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Der Zeitpunkt der Siliziumzugabe in seiner Wirkung auf die 

physikalischen Eigenschaften und den .Gasgehalt von Martin- 

FluBeisen.1)

Yon 5)r.»S>ifl. E. Pi wowarsky in Breslau.

(Mitteilung aus dem Eisenhiittenmaniusohen Institu t der Teehnischen Hoohsohule, Breslau.)

I  nfolge seiner Eigenschaften. den fliissigen Stahl 
zu' desoxydieren und den Austritt geliister Gase 

zu yerhindem, hat sich das Silizium bei der Stahl- 

herstellung ais unumganglich notwendig erwiesen. 

Ganz abgesehen jedoch von den Sonderfallen, bei 
denen man dem fliissigen Eisen groBere Mengen 

yon Silizium zusetzt, um die Elastizitatsgrenze zu 

erhcihen (z. B: bei Federstahl), dio magnetischen 

Eigenschaften zu verandern oder die Widerstands- 

fiihigkeit des Eisens gegeniiber oxydierendeii Ein- 

flussen zu steigern, wirkt das Silizium auf die mecha- 

nischen Eigenschaften des Stahles mehr oder weniger 

nachteilig ein. Der EinfluB auf die Festigkeit und 

die Dehnung, auf die FlieBgrenze und die Hiirte setzt 
nach den Arbeiten von B ale er2), Pa g 1 i a n t i3) u. a m. 

je nach der Wiirmebehandlung des Materiales merk- 

łicli zwar erst bei Gehalten von 0,25 %  Si oder 

hoher ein; dagegen wird die Schmiedbarkeit schon 
bei wesentlieh niedrigeren Prozentsiitzen deutlich 

verringert. Ganz besonders ungiinstig, und zwar 

mitunter schon durch einige hundertstel Prozent, 

wird die Schweifibarkeit beeinfluBt. Sehr deutlich 

tritt auch der liachteilige EinfluB des Siliziuins in 

Erscheinung bei Materiał, das bei seiner Weiter- 

verarbeitung einer groBeren Beanspruchung aus- 

gesetzt wird, z. B.. bei.nahtlosen Rohren; es streckt 
und dehnt sich schwieriger, der Kraftaufwand beim 

Walzen steigt bedeutend, das Materiał ■ ist zu 

.,trocken“, wie manche Walzmeister treffend sagen. 
Eigentiimlicherweise liiBt sich allerdings Materia! mit 

besonders hohem Siliziumgehalt wieder gańz vor- 

trefflich walzen. Nun bcstehen iiber die Ursaehe 

der Materialverschleehterung bei den geringen, im 

handelsublichen Stahl yorhandenen Siliziummengen

1) Auszug aus der gleichnamigcn im Verlag Stahl- 

eisen m. b. H-, Dusseldorf, ersehienenen Doktorarbeit.

2) On the influence of Silicon on iron. The Journal 

of Iron and Steel Institute 1903, I I  12, S. 312.

3j Ueber den EinfluB des Siliziums auf die Eigen

schaften des PluDeisens. Diss. Aachen 1912.

X X I I I . . .

yerschiedene Ansichten; weit verbreitet ist die, daB 

die bei der Zerstorung des EisenoxyduIs gebildete 
Kieselsaure in fein verteillem, emulsionsartigem Zu

stande vom Materiał zuriickgehalten wird, auf diese 

Weise den Materialzusammenhang schwacht und die 

Schmiedbarkeit beeintracktigt, wahrend der Ueber- 
schuB an Silizium die SchweiBbarkeit yermindert1).

Zweck der yorliegenden Arbeit war es zunachst, 
durch Yersuche und Beobachtungen im Stahlwerks- 

betriebe einen Beitrag zur Klarung dieser Annahme 

zu. liefern sowie zu erproben, ob und- auf welche 
Weise durch ein geeignetes Silizieruaigsverfahren die 

guten Wirkungen des Siliziumzusatzes sich erhohen, 
die nachteiligen oder unerwiinschten sich dagegen 

zuriickdrangen lassen. Ich habe daher eine Anzahl 
von Versuchen folgender Art ausgefiihrt;

Beim Fertigmachen von Chargenmittelharter und 

weicher Qualitat (hergestellt im basisehen Martin

ofen) wurde, ais die Chairge eben lief,.aus dem Ofen 
noch eine Schlackenprobe genommen, das genau 

abgewogene Ferrosilizium (45prozentiges) in iib- 

licher Weisg in die GieBpfanne geschiittet, 'und von 

der Ueberlaufschlaeke (d. h. von der Schlacke, die 
nach erfolgtem Abstich iiber den Pfannenrand floB) 

eine moglichst gute Durchschuittsprobe genommen2). 

Die Gesamtschlackenmenge der Ćhargen -wurde 

natiirlich auch festgestellt. Zahlentafel 1 zeigt die 
wesentliehsten der erhaltenen Werte. Daraus geht 

lieryor, daB bei heiBen Chargen die dem Abbrand 

entsprechende Menp Kieselsaure schon wahrend der 

wenigen Minuten des Abstiches zum groBten Teil, 
etwa zu 80 %, in der Schlacke sich wiederfindet. 

Dies ist eiń Beweis dafiir, daB die Kieselsaure niclit 
ais solche3), yielmehr ais leichtfliissiges Silikat ab-

■fj Łedebur: Eisenhiittenkunde, Bd. 3, S. 11.
2) Eine Aufnahme von Kieselsaure dureh die Schlacke 

aus den Pfannensteinen ist wiihrend der kurzeń Zeit des 
AbstichfSs wohl kaum moglich.

3) Reines SiOj in feinster Verteilung hat walu- 
seheinlich so gut wie gar keinen Auftrieb und mii U te 
emulsionsartig im Stahl zuriickgehalten werden.
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Zahlentafel 1.

Versuch-Nr........................... 1‘ )
22) 33) 4‘ ) 55) 6«) V)

c  %  . . . .......................... 0,66 0,63 0,56 0,14 0,66 0,42 0,23

Mn % .............................. ... 0,60 0,60 0,60 0,40 0,56 0,51 0.44

P % ....................................... 0,016 0,033 - 0,032 0,039 0,009 ' 0,066 0,031

s % ....................................... 0,046 0,032 0,028 0,035 0,045 0,043 0,03 8

Si % . • . -.......................... 0,23 0,23 0,21 0,23 0,27 0,26 0,22

Ausbringen kg Rohstahl. 44 300 37 500 44 000 44 000 ' 40 000 46 150 43 200

Ausbringen kg Gesamt-
schlacke .......................... 4 530 4 550 4 250 6 300 4 880 - 5 760 4 920

Schlacke vor Abstich

%  S i0 2 .......................... 18,20 16,95 18,92 18,40 19,20 25,22 20,63

XJe beri auf schlacke %  S i02 18,80 18,23 19,40 19,11 19,68 25,21 20,87

Fe Si kg zugesetzt. . . . 260 260 150 280 180 260 260

44,68 % 44 ,7% '76,02 % •45 % 7 5 % 45,95 % 45 ,1%

Som it kg Si zugesetzt. . 116,2 117,- 115,8+12,7 121,5 135 + 10,5 119,5 117,2

■ aus aus

Spiegeleisen Spiegeleisen

D avon im  Stahl yorhanden 101,89 86,25 92,4 101,2 108,0 119,5 95,04

DavoninUeberlaufschlacke 12,81 27,14 9,2 20,S 11,3 — 5,78

Abbrand Si in %  des Zu

satzes .............................. 12,2 26,20 28,1 16,6 25,7 — 19,7

Soniit in Uo.berlaufschlackc
Si gefunden in %  des
A b b randcs ...................... 89,50 S8,20 25,40 100,0 30,0 — ' 26,1

geschiedoji wird, dessen Base sie in beąuemster 
Weise in deni im fliissigen Stahl yorhandenen Eisen- 

bzw. Manganosydul findet, yon dem sic einen Teil 

an sieli reiBt. Bei kiilter abgestochenen Chargen 
geht diese Abscheidung bedeutend langsamer vor 

sich, und es erscheint nicht ausgesehlossen, d»B sich 

in diesem Falle zum Teil auch suspendiertes Si02 

im Stahl Yorfinden wird, wofern man dem fliissigen 
Stahl zum Abstchen niclit gcniigend Zeit lafit. * Bei 

kalterem und aus diesem Grunde dickfliissigerem 
Stalli ist jedenfalls1 das Vereinigungsvermogen der 

Kieselsiiure mit den basischen Ox*yden weit geringer, 

und die gebildeten Silikate mussen sich erst zu 

groBeren Tropfchen zusammenballen. Auch an dieser 

Stelle sei daher auf die groBen Yorteile hingewiesen, 

die ein kurzes Hiingenlassen der abgestoehenen 

Chargen auf die Qualitat des Materiales ausiibt8), 

und man mufi sich eigentlich wundern, daB dieses 

so beąueme und billige Mittel der Qualitatsverbesse- 

Tuug bisher noch so wenig in der Pras® angewandt 
wird.

*) Charge hoiC, in die Pfanue 45 kg Koks geworfen.
2) Charge heiB.

3) Vor Abstich 675 kg Spiegeleisen zugesetzt. Charge 
raatt.

*) Charge śiuBerst heiB.

s) Charge sehr matt, Blocke waren zum Teil blasig.
! ) Vor Abstechen m it 1200 kg flusaigem Roheisen 

und 200 kg Ferromanoan desoxydiert, gut umgeriihrt.
’ ) Charge matt, muBte wegen starken Kochens in 

der Riiekwand abgcstoehen werden.

,*) Vgl. das Stahlreinigungsverfahren von Chetwynd, 
daa seit yier Jahien auf den Crimesthorpo-Werkcn in 
Sheffield angewandt wird: der in die P/aune abgcstoeheue 
Stahl steht langere Zeit ab, wobei er durch eine elek
trische IIeizvórrichtung (in die Sehlaekctidecke liincm- 
ragende Grapbit-Elektroden, wahrend die Pfanne seibst 
ais Gegenelektrode. ausgebildctist; yerwendet wird Zwei- 
phasenstrom von 50 bis 100 Volt Spannung) auf GieB- 
temperatur gehalten Wird. Engineering 1915, 15. Marz,
S. 283; St. u. E. 1915, 17. Jun i, S. 037.

Der aus Zahlentafel 1 zu ersehende Silizium- 

abbrand von im Durehschnitt etwa 20 % ist bei 

der iiblichen Art des Silizierens norma], Ganz ab
gesehen dayón, dafi es niclit empfehlenswert ist, 

das Silizium ais Desoxydationsmittel wirken zu 
lassen, stellt jeder hohe Abbrand, der bei einzelnen 

Werken sogar bis zii 40% steigt, gerade in der 

heutigen Zeit einen ganz erheblichen Tsachteil wirt- 
schaftlicher Art dar. \

Ein ganz einfaches Mittel, den Abbrand an 

Silizium auf einen ganz geringen Prozentsatz 

herabzudrucken, bestelit nun darin, das Ferro- 

siliziimi dem fliissigen Stahl niclit, wie bisher iib- 

licli, zu Beginn des Abstiches zuzusetzen oder es 

gleich auf den Boden der GieBpfanne zu legen, 
rielmehr den Zusatz zum fliissigen Stahl so spiit 

ais nur angaiigig erfolgen zu lassen. Zu diesem 

Zweck ist ein einfacher eiserner Kasten geeignet, 

der einen in Scharnieren drehbaren Boden besitzt; 

dieser wird liut einer Klaud festgehalten und gc- 

gebenenfalls mitte.ls eines eisernen Hakens gelost. 

Der Kasten ist iiber der GieBpfanne in irgeiuleiner 
Form anzubringen. Der rjchtige Zeitpunkt des 

Zusatzes hangt von der Art des Ferrosiliziums ab; 

er wird gekommen sein, wenn die Pfannei zu etwa 

zwei Drittel geffillt ist, 4óprozentiges Ferrosilizium 

soli in moglichst kleinstiickiger Form, etwa WalnuB- 

grofie, zugegeben werden, da es sich in fliissigem 

Stahl weit schwieriger lost, ais allgemein angenommen 

wird. Bei Verwendung groBerer Stiieke reicht die 

Zeit bis ziun Beginn des Ablaufens der fliissigen 

Schlacke zum Schmelzen des Ferrosiliaums nicht 

aus; die nicht gesclunolzenen Stucke verschlacken, 
und obendrein erfolgt JReduktion der Phosphorsiiure 

aus der Schlacke. Die ais Beispiel in Zahlentafel 2 

angefuhrten Werte beziehen. sich auf ein mittel- 

deutsches Werk, das nur einen kleinen Yorrat an
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Zahlentafel 2.

Tera.

Nr.

Mn Tor Absl.

% C

Fertig-A n alyse ln  %

P . [ S | Mn Si

Ausbringen

kg

Zugesetzt 
43 %  Fe Si

Abbrand 

SI %

a) E eS i v o r z o it ig  zug e se tz t.

1 0,48 0,27 0,064 0,Q47 0,76 ' 0,13 17 800 80 kg 35,6 .

2 0,47 0,28 0,058 0,045 0,69 0,16 17 500 80 ., 20,0
3 0,51 0,32 0,038 0,043 0,68 0,135 16 700 70 „ 28,7

4 0,55 0,30 0,041 0,039 0,70 0,146 15 200 70 „ 29,4

5 0,48 0,30 0,048 0,045 0,69 0,154 16 700 70 „ 18,1
6 0,48 0,28 0,063 0,035 0,71 0,141 17 600 70 „ 21,2

b) Ee S i  s p a t  zugese tz t.

7 0,56 0,28 0,039 0,038 0,74 0,194 15 600 70 „ 3,8

8 0,47 0,28 0,040 0,044 0,72 0,197 15 300 70 ,, 4,4

9 0,54 0,34 0,050 0,042 0,68 0,206 14 800 70 „ 3,2

10 0,56 0,28 0,043 0,034 0,72 0,182 16 400 70 „ 4,6

11 0,53 0,28 0,046 0,034 0,66 0,181 16 700 70 „ 3,7

12 V 0,49 0,27 0,078 0,042 0,68 0,192 15 30Q 70 ,. 6,7

45prozent,igem Ferrosilizium. besaB und damit 

auBerst sparsam umgehen muBte. Es war dies zu 
Anfang des Krieges, ais wir in Deutschland noeh 

nicht so weit waren, den Bedarf unserer Industrie 

an hóherprozentigem Ferrosilizium im Lande selbst 

zu decken. Man rechnete je t Stahl mit 4 kg
4 5 prozentigem Ferrosilizium, einem zur Erzeugung 

eines dichten Stahles ais auBerordentlich knapp zu 

bezeiclmendęn Zusatz. Es liefen denn auch oft 

Iflagen iiber randblasige Blocke bzw. sehuppige 

Walzerzeugnisse ein; erst ais die Methode des spaten 
Silizierens streng durchgefuhrt wurde, erhielt man 

ein Materiał, das zu Iflagen keinen AnlaB gab. 

Der geringe Betrag des Abbrandes bei spatem Fęrro- 
' siliziumzusat.z erklart sich dadurch, daB der fertige, 

trotz bester Desosydation immer noch 0,01 bis

0,05*) %  Sauerstoff enthaltendc Stahl, der auBer- 

dem beim Sturz in die Pfanne mit der Luft in Be
ruhrung kommt, bis zum Zeitpunkt der Zugabe 

des Ferrosiliziums durch seinen eigeneń Gehalt an 

Mangan uiid vor allem an Kohlenstoff vóm Sauer

stoff befreit wird2).

*) Vgl. O bc rho ffe r: St. u. E. 1918, 7. Febr.,

S. 105. Dieso Yersuehe wurden bei einer Temperatur 
von 9500 ausgefiihrt; nouerc, bisher unveroffentlichte 
Yersuehe bei hoherer Temperatur ergaben noch weit 
hohere Werte.

2) Ein nicht zu tmterschiitzender Yorteil der Des- 
osydation m it Kohlenstoff ist die Erzidlung eines gas- 
formigen Desosydationsproduktes. Hohe Temperatur und 
kriiftige Durohmischung des Stahles sind Yorbediugungen 

fiir eine gute Desosydationswirkung.

Beispiel 1: Eine heiBe Charge m it

C =  0,51 %  Mn =  0,37% ,

P =  0,058%  S = 0 ,0 4 8 %  

lieB sich, ais sie noch im  Ofen lag, nicht sohtnioden; ais 
sie m it langen Stangen mehrere Minuten Jang krtiftig 
umgeriihrt wurde, zeigte sie Yorziigliehe Schmiedbarkeit, 

die Analyse hatte sich wie folgt geandert:

C =  0,40; P  =  0,058; M n =  0,35; S =  0,047 % .

Beispiel 2: Eine weiche Charge lag 40 st lang im 
Ofen, da beide Ventilatoren fiir den Betrieb der Ge- 

neratorenahlage defekt waren; sie war natiirlich iiber- 
friseht und konnte nur durch Zusatz von groBen Mengen 
fliissigem Spiegeleisen, das in den Ofen hineingegossen 
wurde, gieBfiihig gemacht werden. Die nach dem Ab-

Dcr spate Zusatz von Ferrosilizium zum 

fUissigcn Stahl hat aber noch.eine^i anderen Yorteil, 

er wirkt auf eine Verringerung des Gasgehaltes im 

Stahl hin. Sehon auf der Herbstversammlung des 

Iron and Steel Institutc in Leeds, b  bis 4. Oktober 
1912, sprach Iłowe die damals ais merkwiirdig 

empfundene Ansicht aus, daB man alle Mittel zum 

Dichten des Stahles, also Aluminium, Silizium usw., 

grundsatzlich erst dann anwenden durfte, wenn man 
den im Stahl enthaltenen Gasen Gelegenheit zum 

Entweichen gegeben hatte; die ausstromenden Gase 
wurden nacli ffowes Auffassung die im flussigen 

Stahl enthaltenen Fremdkiirper (Schlackeńreste, 

feuerfestes Materiał usw.) mitreiBen und auf diese 
Weise den Stahl reinigen. >

IJeber den EinfiuB der im Eisen enthaltenen 

Gase3) auf die physikalischen Eigenschaften von 

Eisen und Stalil ist verhaltnismaBig wenig bekannt. 
Neuere Yersuehe lassen es jedoch sehr wahrscheinlich 

erscheinen4), daB der EinfiuB der Gase bemerkens- 

werter ist, ais man allgemein annimmt; Mars6) u. a. 

haben auf die auBerordentliche Qualita,tsverbesserung 

hingewiesen, die sich erzielen laBt, wenn man den 

fertigen Stalli vor dem YergieBen unter GieBtempe
ratur abkulilt, sodann wieder auf GieBtemperatur

gieBen des ersten Gęspannes entnommene Analysenprobe 
ergab:

C=0,0s6 Ma =0 ,33 %
P =  0,010 S =  0,028 % .

Die Charge war beim Walzen zum groBten Teil AusschuB, 
und Kontrollanalysen der ausgewalzten Kiegel ergaben 
im Durchschnitt:

C =  0,030 Mn =  0,15 %
P =  0,010 S =  0,028 % , 

eiń Beweis, daB dic Rcaktion sich sogar noch in den 
Kokillen fortgesetzt hatte.

3) Die ersten groBeren Arbeiten auf diesem Gebiete 
wur3en von C. G. Friedrich Miiiler in den Jahren,1882/83 
durchgefuhrt. St. u, E. 1882, Xov., S. 537; 1883, Aug.,
S. 443.

*) Die von Tr. D. Yensen in einem Arsen-Yakuum* 
ofen boi 0,5 mm Druck hergestellten Eisenlegierungen 

z. B. sollen neben hervorragenden Eestigkeitseigenschaiten 
eine drei bis zehnmal groBere Permeabilitiit und in gleichem 
Verhaltnis kleinere Hysteresis besitzen ais gewohtiliches 
Handelsoisen. St. u. E. 1910, 28. Dez., S .'l250.

5) G. Mars: Śpezialstable.
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erhitzt und dieses Yerfaliren etfalls einige Małe wieder- 

holt, um auf diese "Weise die Gase aus dem fliissigen 

Stalli groBtenteils zu entfemen. Natiirlich ware 
diese Art der Stahlverbesserung augenblicklich noch 

hochst unwirtschaftlich und unter den heutigen Ver- 

haltnissen iiberhaupt nur in der Elektrostahlindustrie 

(z. B. beim fahrbareu 5-t-Eiscnrinnen-Induktionsofen 

der Poldihiitte in Kladno) durchzufiihren1). Fiir die 

im Eisenbade gelosten Gase gilt2), daB ihre Menge 
mit der Badtemperatur steigt, und daB zu niedrige 

GieBtemperatur sowie ein allzu groBer Temperatur- 

sturz beim VergieBen auf den Gasgehalt des Stahles 

sehr ungiinstig einwirken. Das fliissige Eisen liiBt 
sieli nun sehr leicht mit Gas iibersattigen. Silizium 

erhoht aber dic Losungsfaliigkeit fiir Gase, und zwar 

so stark, daB schon wenige hundertstel Prozent im- 

stande sind, das Entweichen der im fliissigen Eisen 

gelosten Gaso fast ganzlich zu yerhindern. Man 

beobachtet haufig, daB beim Abstechen einer Charge 

durch Zusatz von nur wenigen Kilogramm Ferro- 

silizium nach der momentanen heftigen Reaktion 

die sonst meterhoch schlagende Flamme alsbald ge- 

diimpft wird. Im Zusammenhang hiermit erkliirt 

sieh aueh folgende Tatsache: Infolge der durch den 

Kr i eg verursachten Manganknappheit ist man viel- 

fach dazu iibergegangen, die Desoxydation des 

. Stahles durch fliissiges Spiegeleisen in der Pfanne 

vorzunehmen. Dieses Yerfaliren ist aber nur ver- 
wendbar fiir silizierte Chargen, bei unsilizierten 

Chargen nur dann, wenn man iiber Spiegeleisen von 

weniger ais 0,5% Si verfiigt; hat das Spiegeleisen, 

wie dies haufig der Fali ist, 1,0 bis 1,8% Si, so 

erzielt man nach diesem Vcrfahrcn ein durcliaus 
unbrauchbares Materiał. Ich habe dies bei weicliem 

Brammenmaterial sowie bei HandelsfluBeisen beob- 

achten konnen. Solche Chargen waren siimtlich 

AusscliuB, trotz der hohen Mangangehalte von 0,40 

bis 0,50% bei 0,10% Kohlenstoff; sie trieben in 

der Kokille ganz auBerordentlich, und die Blocke 

zeigten im Inneren die bekannte Bieneiiwaben- 
struktur.' Fiir eine 40-t-Charge kamen etwa 000 bis 

1200 kg Spiegeleisen zur Verwendung yon im Durch- 

schnitt 10 % Mn und 1,2% Si, d. h. es kamen 
durcli dieses Verfahren 0,Q2 bis 0,04 %  Silizium in 

den Stahl; dieser geringe Prozentsatz verhinderte 

die Gasausscheidung, bis dann durch den groBen 
Temperaturabfall beim VergieBen die Gasmengcn 

frei wurden.

Man kann wohl mit Recht annehmen, daB die 

beim Abstechen einer unsilizierten Charge durch 

den Sturz in die Pfanne und dureh die kr&ftige 
Durchschiittelung des Stahles freiwerdende Gasm^nge 

ein Mehrfaclies des Stahlvolumens ausmacht; setzt 

man die zur Herstellung einer silizierten Charge

*) In  Amerika und England hat man bereits m it
Erfolg versucht, Stahl im Vakuum zu yergieBeu oder ihn
yor dem VergieBen yollig zuentgasen. The Iron Age 1912,
11. Jan., S. 119; St. u. E. 1912, 27. Jun i, S. 1062.

2) O. Simmersbach: „Ueber die Verwendung von
FluBeisenblechen fiir Lokomotiy-Feuerbuchsen.“ St. u. E.
1918, 21. Miirz, S. 233.

beniStigte Menge an Ferrosilizium, das etwa

2,5 kg Si/t betragt, sofort zu Beginn des Abstiches 

oder sogar gleich auf den Boden der GieBpfanne zu, 

so wird fast ein jedes Entweichen von Gasen aus 
dem hieran iibersattigten Stahl verliindert. ■ Infolge 

des groBen Temperatursturzes beim VergieBen des 

Stahles in die Kokillen wird unter gleichzeitiger 
Auslosung der Uebersiittigung eine verlialtnismaBig 

starkę Gasentwicklurig, besonders an den Kokillen- 

wandungen, auftreten; ist. nun der Stahl nicht sehr 

heiB, so daB die freiwerdenden Gase schwieriger 

aufsteigen und entweichen konnen, so werden rand- 

blasige Blocke die unvermeidliche Folgę sein. Bei 

einer auf diese Weise hergestellten Charge wird man 
unter 0,20 % Silizium im Fertigmaterial kaum 

jemals einwandfreie Blocke, besonders solche klei neren 

Formates, erzielen konnen. Setzt man das Ferro

silizium dagegen erst spiit zu, so ist ein groBer Teil 

der Gase bereits aus dem Stahl entwiclien; das Sili

zium hat jetzt eine bedeutend geringere Menge Gase 

zu binden, die Gcfahr der Bildung von Randblasen 

ist bedeutend gemindert, und auch derRohstalil wird 

vieUeicht einen geringeren Gehalt. an Gasen be- 
sitzen. Ich habe eine Anzahl von Versuchen in 

folgender Weise vorgenómmen:

Cliargen verschiedener Hartegrade wurden fertig- 
gestellt aus untereinander moglichst gleichem Ein- 

satzmaterial und aus moglichst demsolben Ofen, 

wobei besonderer Wert darauf gelegt wurde, auch 
den ganzen SchmelzprozeB so ubereinstimmend wie 

moglich zu 'gestalten. So wurde das fliissige Roh

eisen zugesetzt, wenn der Sehrott eben eingesetzt 
war, und die Roheisemnenge so bemessen, daB in 

der Regel weder eine Zugabe vón Erz noch von 
Ruckkohleisen notig wrde. Nach dem Fertig- 

machen der Charge und dem Abwartcn eines an- 

nahernden Gleiehgewiclitszustandes zwischen Schlacke 

und Bad wurde stets mit etwa 28prozentigem Ferro

mangan deśosydiert. Das Ferrosilizium wurde bei 
der Halfte der Chargenanzahl direkt auf den Boden 

der GieBpfanne aufgesetzt, bei den iibrigen Chargen 

mittels des beschriebenen Siliziumskastens so spiit 

ais moglich wahrend des Abstiches zugesetzt. Die 

Siliziummenge wurde derart bemessen, daB der 
Fertigstahl na^h Moglichkeit 0,20 bis 0,22% Si 

enthalten muBte; es zeigte sieh namlich, daB nur 

bei diesem Prozentsatz dic Unterschiede einer ge- 

eigneten oder ungeeigneten Silizierungsform deutlich 
und stets sieh nachweisen lieBen, wiihrendbeihoherem 

Gehalt an Silizium dio Unterschiede verschwammen; 
bekanntlieh konnen ja durch Zusatz gróBerer Mengen 

von Ferrosilizium gewisse dureh schlechte Chargen- 

fiihrung, Verwendimg von feucliten GieBpfannen

u. dgl. verursachte Mangel zum Teil, und soweit 
das Stahlwerk in Frage kommt, wieder ausgeglichen 

werden, ein venverfliches IMittel, dessen Anwendung 

sieh bei der Weiterrerarbeitung des Materiales bitter 

racht. Die Chargen wurden durchweg in Rund- 

kokillen bei 520 kg Stiickgewicht in Gespannen zu 

je 34 Blocken abgegossen, mit Ausnahme der Chargen
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Zahlentafel 3.

Yersuoh

Nr.
Analyso

Nr.
CO,

%

00

%

H,

%

OH,

%

N,

% 0

Stahl-Ar.nlyso 

Mn | P

“ %

S S!

1. =  Erstg.

2. =  1300 0
3. =  1100 »
4. =  900 0
5 . =  700°

1,3
2,2
4.2 
6,8
1.3

86.5
85.6 
60,3 
28,5

10,6
10,6
10,2

9,6
8,4

1,6
1,6
1,3

1,2
2,0

h 2,4

53,9
88,1

0,10 0,38 0,022 0,032 -

2.

1. . . . .
2..................
 3...............
 4...............

 5...............

1,0
ó,2
6,2

2,6
2,4

88,6

09,2
55,6
8,5
3,0

8,5
9,3

10,1

8,9
14,8

' 1,9 
1,8 
0,9 

1,8 
1,5

16,5
27.2
78.2

78.3

0,08 0,41 0,037 0,035 -

] 1,2
2,8
3,4
2,6

2,0

S6,3

73,8
65,2

37,6

2,1

11,6
10,8

11,0
10,1
9,3

3.
2.................
 3...............
 4...............
 5...............

1,1
1,1
1,4
0,9

11,5

19.3
48.3 
85,7

0,11 0,39 0,015 0,041 —

1. . . . 10,8 69,2 12,5 1,5 6,0

Fo Si 

zeitig 
zugesetzt

2. 12,0
12,2

5.7
6.8

59.8
51.9

40.9 
19,5

17,0 
33,8 

44,7 
■ 48,6

1,2 i  _

3..................
4. . . .  .
5.................

1.3 

1,0
1.4

1,8
7,7

23,7

0,54

*

0,75 0,45 0,38 0,22

5.

Eo Si 
zeitig 

zugesetzt

1..................
2. . . .  . 
3.................
4. . . .  .
5. . . . .

12,1

11,6
6.2

8,4

5,7

64.8 
56,3 
49,2 

37,7
23.9

19.8
26.8 
37,6 

43,8 
50,2

1,1' 
0,8 
0,9 

1,1 • 
1,0

2,2

4,5

6,1
9,0

19,2

0,45 0,57 0,69 0,40 0,21

0.
Fo Si 
zeitig 

zugesetzt

1..................

2. . . .

4 ..................

5. . . . .

16.5
16.5 

9,3
! 8,2 

5,1

58,1
48,6

42.3 

37,0

27.3

24.0 
27,5
35.8
39.8
50.1

1,4

1,3
0,9

1,0

1,1

6,1

11,7
14,0
16,4

0,43 0,54 0,31 0,40 0.2Z

7.
1..................
0 14,2

10,5
11,0
5,0

63.5
64.3 
56,8
33.6

14.3

15,9
17,1

23,7
19,3
33,5

1,0
0,8

1,1
1,2

3,0
3,7

10.9

34.9 
47,2

Fe Si' Ł 
zeitig 

zugesetzt

 3...............
 4 ...............
 5...............

0,11 0,42 0,31 ? 0,22

8.

75 %  Fe Si 
in die 
Pfanne

1..................

2.
3. . . .  '.
 4 ...............
 5...............

11,9
8,0
6,5

o,0
4,2

78,0
39.2
26.2 

16,3

5,0

8,8
2,6

1,2
0,6
2;0

1,2

1.3

1.4

0,4

0,1
51.1 

64,7
78.1 
S8.4

0,68 0,85 0;63 0,52 0,30

9.
Fe Si
spat

zugesetzt

1..................
2

4..................
r.

20,7
15.0
15.0 
16,3
9,6

44,3

13,9

11,7
7,9
0,2

4,7 1,5

1,7 .
1.4
1.5

28,8
69,4
71,9
74,3
90,2

0,60 0,63 0,27 0,38 0,22

10.
Fe Si
spat

zugesetzt

1..................
2. . . .  . 
3. . . . .
 4...............

 5...............

14,6

11,0
9,8

11,5

3,0

36,7
19,0
9.0 
2,6

2.0

13,3
1,6

0,3

5,2

0,8
1,0
0,3

0,4

34.6

67.4
80.6 

85,9
89.4

0,38 0,60 0,82 0,38 0,2,3

11.

Fe Si 
spat 

zugesetzt

1..................
2..................

3..................
4. . . 
5..................

7,7
4.5
2.5

1.3

1.4

51,3

30,6
20.2

13,8
0,4

6,8

6,0
7.0
2.0 

0,7,

1,2
1,3

3,3
57,6
70,3

82,9
97,5

0,11 0,45 0,39 0,39 0,22

12.
Fe Si 
spat 

zugesetzt

1.................. 8,6 48,2 8,1 0,9 34,2
2..................

"3..................
4..................
5. . . . .

6,9 
■ 5,2 

2,0 
0,8

26.3
16.3
9.0
1.0

3,4

2,7
0,5

1,2

1,0

0,2

61,4
75,8
78,2

97,0

0,15 0,48 0,38 0,42 0,21
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Zahlentafel 4.

Versuch Nr. 
(Entsprechend

Gesamte
tłasmenge

Gasmengen zwischen den einzelnen 
Probenahmen nach Zahlentafel 3 

in Ltr.
Zahlentafel 3) (1-2) ! (2-3) i (3-4) ! (4-5)

a) Ee r ro-S i l i z i  um z o i t i g  zugese tz t
. (

4 7,8. , 4,2 2,3 0,7 0,6
5 6,3 5,1 0,3 0,6 0,3

0 . 8,9 4,9 1,7 1,9 0,4

7 6,9 5,0 0,2 0,9 0,2

b) Eerro  - Si l i z i  ura s p iit  zugese t z t :

9 ' 2,2 1,7 — 0,3 0,2

10 3,1 2,0 0,6 0,3 0,2
11 1,2 0,2 0,3 0,4 0,3
12 1,9 1,3 — 0,3 0,3

erfolgte immer von unten.

Zahlentafel 5.

0 %  
Mn %

P %  
S %  

Si %
Gesamt- • 
Gasmenge

coa %  
C 0 %  

H > %  
CH, %  

N , %  
Gasrol.

Blockrol.

Kein Ferro-SIlizium Ferro-Silizium
Ferro-Silizium zeltig zugesetzt: spiifc zugesetzt:

A B A B A B

0,10 0,10 0,35 0,35 0,36 0,36
0,40 0,40 0,55 1>,55 0,57 0,57
0,030 6,030 0,050 0,050 0,045 0,045
0,030 0,030 0,035 0.035 0,040 0,040
— — 0,22 0,22 0,25 0,25

36,0 2,8 18,0 S,4 11,0 3,9

4,8 3,5 4,2 6,1 4,0 4,0
54,3 21.2 52,5 35,4 65,8 16,7
30,0 i u 41,0- 37,2 • 20,0 8,4
2,2 1,8 2,3 1,1 1,2 0,9
8,7 62,4 - 20,2 8,4 70,0

1,28 0,10 0,64 0,28 0,39 0,139

mit iiber 0,50 % C, die in ąuadratischen Blocken 

von 750 kg Gewicht abgegossen wiuden. Das GieBen

Beyoi zum GieBen ge-

schrittcn wurde, blieb die Pfanne mit dem fliissigen 
Stahl 8 bis 10 min ruhig hangen; dieses Hangenlassen 

ist bei dieser Art des Silizierens durehaus notwendig

Abbildung 2. Versuchs- 
■AsiesM/Munj m? anordnung zum Auffangen 

und Messen der wahrend 
des GieBens entweiohenden 

Gase.

messer. etwa 50 mm tief in den eben erstarrenden 

Stahl gesteekt1) und von den aus dcm Rohr ent- 

weichenden Gasen bei yerschiedenen Temperaturen 
(Erstarrung, 1300 °, 1100 900 °, 700 °) durch

778 Stalli und Eisen. Der Zeitpunkl der Siliziumzugabe. 40. Jahrg. Nr. 23.

Abbildung 3. Gasentwicklung wiihrend des GieBens und

Erstarrens yon weiehem unsiliziertem MartinfluCcisen.

(Die Kurren stellen die Mittelwerte dcrVersuche 1—3 aus Zahlen- 
tafel 3 dar).

Liipfen des Hahnes-EE (Abb. 1) mittels Kugel- 

roliren mit AnsŚtzen und Quetschhahnen eine Probe

') Der Stanzzylinder hing wahrend des GieBens ara 
Koki Uenrand iiber dem fliissigen Stahl, um sich anzu- 

warmen und m it den jeweils cntweichendcn Gasen zu 
fullen; wahrend dieser Zeit war der Quetsehhahn E(Abb. 1) 
geoffnet, die Glaskugel natiirlich noch nicht angesetzt.

Abbildung 1. Yersuehs- 

anordnung fiir die Probenahme 

und Messung der beim Er- 

starren vo,n Eisen entweiehen- 

den Gase.

besonders bei' kałteren Chargen, da sonst walir- 

scheinlich dureh Yorhanderisein emukionsartiger 

Kieselsiiure ini Stphl der WalzaussclmB betritchfiich 

steigt. Wahrend des AbgieŁSens, und zwar jeweilig 

beim zwei ten Gespann, wurden dann Gajsproben 

folgendermaBen genommen:' Wenn. der Błock die 

gewiinschte Hohe erreicht hatte, wurde ein Stanz- 
zylinder mit Gasabzugsrohr von 1 mm WaiulstArke 

und 100 mm Hohe sowie 150 nuu innerem Durch-
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Zahlentafel 6.

Analyse In % Walzergobnisso 

Gut j Aus- I Aus- 
tg  ischnfl tgjschufl %

t:

und Gasvolumęn zulasśen, so zeigen sie doeh, wie 

gunsiig ein spater Ferrosilizium-Zusatz auf den Gas- 

gelialt im Błock und vor allem auf die Gasentwicklung 
im Augenblick des Erstarrens wirkt.

Um wenigstens einen gewissen Anhalt iiber die 

absolute Gasmenge zu gewinnen, wurden beim Yer- 

gieBen sogenannter Marton-Gespanne von je 63 Ko- 

killen bei 200 kg Blockgewicht in unsiliziertem und

genommen. Der Halin D des T-Stiickes C war 

standig offen und erinoglichte einer selbsttiltigen 
Saugflasehe von 10 1 Inlialt das Auffangen der ent- 

weiehenden Gase. Ein Sćhraubenąuetschhahu F

Abbildung 4. Gasentwicklung wahrend des GieBens und

Erstarrens von siliziertem MartinfluBeisen bei vorzeitigera

Silizium-Zusatz.

(Die Kurven Btcllen die Mittelwerte der Yersuche 4—7 aus-Zahlen
tafel 3 dar).

am Wasserablaufschlauch der Flasche wurde auf 

die jeweilige Starkę des abflieBenden Wassers 

eingestellt, um ein Zuriicksaugen von Luft zu ver- 

hindern. Die zwisehen den einzelnen Temperaturen 

abgelaufenen Wassermengen wurden getrennt ge

messen und konnen ais MaBstab gelten fiir die 

jeweilige Gasentwicklungsgeschwindigkeit. Die 

Abb. 3 bis 5 sowie die Zahlentafehi 3 und 4 zeigen 
das Ergebnis dieser Versuche. Wenngleicli die in 

Zahlentafel 4 aufgefiihrten Werte keinen Ruek- 
schluB auf das Yerhiiltnis zwisehen Bloekvolumcn

Abbildung 5. Gasentwicklung wahrend des GieBens und

Erstarrens von siliziertem MartinfluBeisen bei spaterem

Silizium-Zusatz.

(Die Kurren stellen die Mittelwerte der Versuebe 9—12 aus Zahlen 
tafel 3 dar).

240 bis 250 kg Gewicht in siliziertem Zustande 

naeh Art der Abb. 2 die Gesamtgasmcngen, die beim 

AbgieBen und Erstarren aus einem Błock entwichen, 

gemessen und analysiert; die Durehschnittsresultate 

von jc sechs Yersuchen zeigt die Zahlentafel 5, und 

zwar bezielien sich die unter A bezeichneten Werte 

auf die Dauer des GieBens bis zur Temperatur von 

13500 bei weichem bzw. 13000 bei barterem Materiał, 

die unter B verzeichneten Werte auf den weiteren 
Temperaturfall bis 8000 bei weichem bzw. 7500 

bei barterem Materiał.
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Zahlentafel 7.

Yersach Proben
Sauer
stoff

%

cm' Ga3 
je 100g 
Metali

1
0,030

0,023

195
186

i. 2 0,018
0,016

132
141

3
0,018
0,019

1 1 2
107

i i .

-

1 .
0 ,0 2 2
0,026

142

138

1 0.028
0,031

118
1 0 2

IIT. 2 . 0,023
0,018

75
82

3.
0,019

,0 0 , 2 1
58
63 '

1 .
0,019

0,023

160
169

IV.

2 .
0,017
0 ,0 2 2

174

180

3.
0 ,0 2 0
0,017

1 0 S
104

4.
0,017
0,018

89,2
92

V. 1 .
0,019
0 , 0 2 1

j
'  72 

67

VI. 1 ,
0 , 0 1 2
0 , 0 1 2

144
136

YoUiinen-Prozcnio

oos | co  | 'n >  | Ns
Fertig-Analysen In %

O i Mn I  I 3 I SI

Bcmerknngen

B e isp ie le  f i ir  z e it ig e n  S i l iz iu m z u s a tz .

0,60

13,40
8,00
2,10
1,90

0,80

85,10

83,40

43,70
48,35

68.90

66,77

83,70
83,42

4,92
6,31

36,62

34,81

22,42

21,58

13,56
11,82

9,98
9,69

6,28
8,84

6,58
9,75

2,74
3,96

0,13

0,16

0,10

0,32

0,36

0,42

0,33

0,47

?

?

0,026

0,014

0,057

0,042

0,040

0,037

?

?

0,30

0,19

B e isp ie le  fu r  s p a te n  S i l iz iu m z u s a tz .

3,5

1,02

0,40

0 ,4

o,-

1 ,-
0.30

1 ,-  
0,80 

0, 

0 ,-  

0,- 
1,4

1.30 
1,73

1,10

2.30

67,24

72,19

87.62 
87,42 

88,65 

74 ,-

65,23
67,85

75,21
72.62 

52,64 

54,70 

56,80 
67,06

78,62 

69,S8

86,43
86,-

14,76
17,35

9,62

7,01

5.90 
9,24

5.91 
5,62

14.09 
16,98 

40,96 
38,12

40.10 
37,S4

17,10
16,42

12,47

10,80

12,-
6,96

L77
5.17 

5,45
16,76

27,86

26,23

9,70
9,60

6,40
7.18 

3,10 
3,7

2,98

11,07

0,-
9,90

0,20

0,09

0,40

0,48

0,38

0,54

0,03

0,012

0,027

0,03

0,040

0,040

0,23

0,24

0,26

etwa dieselbe Ana

lyse wie Versuch V.

Probe 1, entnommen einer 

40-t-Charge 1 st vor Ab- 
stich; da sie sich gar aioht 
sehmieden liefi, wurden 
2500 kg Spiegeleisen zuge
setzt und naeh dessen Ver- 
koohen abgestoehon. Probe2  
wurde naeh dem AbgieBen 
eines Gespannes von 8000 kg 
genommen, Probo 3 nacb 
dem weiteren AbgieBen von 
16 000 kg EormguB.

Riegel der Charge 4 (Zahlen

tafel 6 ). "

Probe 1, entnommen oiner 

40-t-Charge nach dem Des- 
oxydieren. Sie lieB sich gut 
sehmieden. Probe 2 nach 
AbgieBen eines Gespannes 

von rd. 15 000 kg. Probe 3 
9tammt Ton einem Walz- 
riegel derselben Charge.

Probo 1, entnommen oiner 
40-t-Charge vor der Des- 
oxydation. Sie riB beim 

Sehmieden auf. Darauf 
wurde m it etwa 400 kg 
28proz. Ferromangan des 
oxydiert, nach 1 0  Minuten 

Probe 2  auagesehmiedet und 
hierauf abgestdchen. Probe3 
wurde abgegossen nach dem 

ersten Gespann (10000 kg) 
und Probe 4 nach dem drit 
ten Gespann (insgesamt 

30 000 kg).

Riegel der Chargo 8  (Zahlen
tafel 6 ). .

Probe cntstam m t einem Aus- 
schuBwalzblech.

Die in Abb. 4 und t> dargestellten Ergebnisse 
lassen folgenden SchluB zu.’ Zunachst sieht man, 

dafi das dem fliissigen Eisen entstromende Gas bei 

vorzeitiger Silizierung (Abb. 4) bedeutend reichhal- 

tiger an ICohlenoxyd dem fiir die Blasenbildung ge- 

fahrliehsten Gas iśt. Ferner fiillt bei spiitem Silizium
zusatz (Abb. 5) der Wasserstoffgehalt mit fallender 

Temperatur, und die Entwicklung hurt fast ganz auf, 

wahrend er bei vorzeitigem Zusatz (Abb. 4) steigt. 

Dies beweist, daB durcli den Sturz des Stahles in 

die Pfanne soviel Gas entwichen ist, daB mu- noch 

die der Losungsfahigkeit eines bereits erstarrten 

silizierten Blockes • entsprechende Menge zuriiek- 
geblieben ist.

SchlieBlich sei noch auf die Walzergebnisse 
einiger Versuchschargen hingewiesen, die in Zahlen-- 
tafel 6 aufgefiihrt sind. Es handelte sich hier aus-

schlieBlich um Blocke kleinen Formates von 250 kg 

Stiickgewicht, die auf ein sehr empfindliches 

Materiał ausgewalzt wurden.. Der Ferrosilizium- 

Zusatz f. d. t war bei allen diesen Cliargen gleich 
groB.

Es fragt sich nun, ob sich die durch den Zeit- 

unterschied der Siliziumzugabe bedingten Abwei- 
chungen in der Zusammensetzung und dem Vo- 

lumengehalt der aus fliissigem Eisen entweichenden 

Gase auch am erkalteten und ausgewalzten Błock 
nachweisen lassen. Es handelte sich also darum, 

durch Erhitzen im Vakuum die Gasgehalte des er

starrten Materialcs zu ermitteln. Diese Yersuche 

wurdeji nach dem Yerfahren von Oberhoffer 

und Beu te ll1) ansgefiihrt.

') St. u. E. 1919, 18. Dez., S. 1584.
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Die Ergebnisse derartiger Yersuche mit der von 

Oberhoffer und Beutell mitgeteilten Yersuclisanord- 

nung sind in Zahlentafel 7 zusammengestellt. Wenn- 

gleicli sie endgiiltige Schltlsse noch nicht zulassen 

(dazu war die Zahl der untersuchten Proben eine zu 

geringe), so scheint sich dotli der EinfluB der yor- 

zeitigen oder spaten Ferrosilizium-Zugube auch am 
ausgewalzten Materiał durch den hoheren ((der ge- 

ringeren Gasgehalt darzutun. Im allgemeinen ist 

der Gasgehalt der untersuchten Proben etwas hoher, 

ais ihn Gocrcns und Paquet bei Siemens-Martin- 

Stalii gefuhuen haben. Dies liegt wohl an der iiuGerst 

kriiftigen Saugwirkung der Beutellschen Pumpe und 

der damit in k'urzer Zeit durciizuftihrenden volligen 

Entgasung sowie vielleicht an der durch den Krieg 

Yerursachten Manganknappheit, da die Chargen mit 

einem geringeren Marigangehalt ais im Frieden fertig- 

gemacht wiirden und kurz vor dem Abstich, sogar 

wahrend desselben, erhebliche Zusatze von festem 

oder fltissigem Spiegeleisen erhielten; Spiegeleisen 
enthalt aber selbst iihnlich wie Ferrosilizium und

Ferromangan ganz bedeutende Gasmengcn, vor 

allem Wasserstoff und Stickstoff, die gerade wriihrend 

der Raffinationsperiode vom Stahl aufgenommen 
werden.

Bemerkenswert ist der fiir ausgewralztes Materiał 

abnorm holie Gasgelialt eines bis auf 1 mm Starkę 

heruntergewalzten Bleches (Versuch V I in Zahlen

tafel 7), das man infolge zahlreicher Gasblasen schon 

mit dem bloBen Auge ais AussćhuB erkennen konnte. 

Die Blasenhohlraume waren durch den WalzprozeB 

gestreckt worden, ohne zusammenzuschwTeiBen.

Zusammenfassung.

1. Hohe Temperatur begiinstigt beim Abstich 

basischer silizierter Martinchargen eine Ab- 

scheidung des ais Desosydationserzeugnis vor- 

handenen Silikates.

' 2. Eine mogliehst spate Ferrosilizium-Zugabe 

druckt den Gasgehalt des. Enderzeugnisses im 

fliissigen und festen sowie im ausgewalzten 
Zustande bedeutend herab.

Schlagzugversuche mit Sonderstahlen.

*Von Professor Dr. A. G essner in P r a g 1).

I  n seiner Arbeit „Betrachtungen uber dynamische

Zugbeansprucliung* hat R. P l a n k 2) gezeigt, 

daB bei weichem FluBeisen im Schlagzugversuch 

die dynamische Streck- und Bruchgrenze bei 

annahernd gleicher Dehnung wesentlich hoher 

liegt ais die entsprechenden Werte, die unter 

ruhiger Belastung im gewohnlicben Zugrersucli 

erhalten werden. Er schliefit hieraus, daB fur 

weiche und plastische Stoffe, zu welchen er FluB

eisen und weiche Stahlsorteń reclmet, der Bruch 

erst bei Ueberschreitung óiner bestiinmten blei- 

benden Dehnung eintritt. Bei hoher Forinan- 

derungsgeschwindigkeit unter dynamischer Be

lastung vermijgen derartige Stoffe dann weit grofiere 

Krafte und FormSnderungsarbeiten aufzunehmęn 

ais unter statischer Kraf tein wirkung. Es liegt 

nun die Vermutung nahe, dafi legieite Sonder- 

stahle bedeutend groBerer Hartę, ais sie den 

obengenannt.en Stoffen eigen ist, bei ihrer grofien 

Zahigkeit ein ahnliclies Yerhalten zeigen mussen, 

zumal da ihre besondere Widerstandsfahigkeit gegen 
stofiweise Beanspruchung den Hauptgrund fur 

ihre praktische Verwendung' bildet.

Fiir die vorliegenden Versuche wurden zwei 

Nickelehromstahle annahernd gleichen Kohlenstoff- 

gehaltes yerwendet, von welchen der erste rund 

2,5% Ni und 1% Cr, der zweite 1,5% Ni und 

0,5%  Cr enthalt. Zum Yergleicli wurde auch 

noch. ein reiner Kohlenstoffstahl annahernd gleicher 

Hartę herangezogen. Die chemische Zusammen-

*) Dor Aufsatz ist der Sohriftleitung am 7, Ju li 
1910 zur Yeroffentlichung zugesandt worden.

2) Siehe Mitteilungen iiber Eorschungsarbeiten 1913, 
Heft 133.

X X III.,.

setzung der Yersuchsstahle ist aus Zahlentafel 1 

zu entnehmen.

Zahlentafel 1. C h e m is o h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  

d e r  S t a h le  in % .

^Bczelcbnung C Mil Sl P 8 NI Cr

Niekelohrom- 
stahl A . . . 0,41 0,50 0,30 0,027 0 , 0 2 1 2,31 1,14

Nickelchrom-
stahl B . . , 0,38 0,55 0,33 0,024 0,007 1,49 0,53

Kohlenstoff

stahl C . . . 0,55 0,93 0 ,2 2 0 ,0 -tl 0,031 — —•

Snmtliche Stahle sind im sauren Martinofen er

zeugt. Zur Erzieliing mogliehst grofier Gleichfor- 

migkeit wurden aus jedem Stahl Rundstangen von 

40 mm Durchmesser abgesclimiedet und auf Probe- 

siabeentsprechender Lange geschnitten. DieProbe- 
stabe wurden verscliiedener Warmebehandlung 

unterworfen; die naheren Angaben uber die Art 

der Warmebehandlung śind in Zahlentafel 2 ent
halten. Danii wurden Zerreifistabe nach Abb. la  

hergestellt; der zylindrische Teil der Stabe, der 

an der Formanderung teilnimmt, hat eine Lange 
von 160 mm. Von vier gleichbehandelten Staben 

wurden je zwei im statischen Zugrersuch und 

zwei durch Sc^ilagwirkung zerrissen.*)

Bei der Durchfuhrung der statischen Zug- 

versuche erfolgte unter gleichzeitiger Bestimmung 
der iibliehen Guteziffern die Aufnahme eines Zug- 

diagramms, durch dessen Auswertung die Grofie 

der Formanderungsarbeit des Stabes bis zum

') P l a n k  s. a. a. ,0 . G e s s n e r :  Ueber Bean-
spruebung frei anfliegender Trager durch Stofl usw., Zeit
schrift dcB Oesterr. log.- u. Arch.- Vor., Jg. 1906, Nr. 48.
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Zahlentafel 2.

S t a t i s e h e r  Z u g y e r s u c h D y n n m l s c h e r  Z u g y e r B U C h

Bezelch-

n u n £

O
a
s
sS

W arm ebehand lung : Streckr

{•■rentę

kg /m m *

Zug-

festig-

ke lt

Deh-

n u n g

%

E in 

schnu 

ru ng

%

Form- 

linderungu- 

arbelt 

cm  • kg /cm 3

D eh 

nung;

%

Ein-
sebnu-

ru n ę

%

Form- 

underungs- 

a rbc lt 

cm  • kg/cm *

Deh-

nungtj-

zc lt

sek

1 Gogliiht boi 900° 51,8 92,2 1 2 , 8 49,6 921 15,8 51,0 1446 0,0046

StahlA
2 Vergutet duroh Hartung in Oel 

bei 840°, naehgelassen bei 730° 57.0 77,1 18,0 64,6 959 2 1 , 0 64,6 1738 0,0065

3 Vergiitet durch Hartung wie 2, 

naehgelassen bei 630° 88,4 101,3 14,5 50,2 936 16,8 57,1 ; 1580 0,0040

4 Gegluht boi 850° 41,9 73,5 16,5 37,5 90S 2l,3 46,7 1378 0,0053

StahlB
5 Vergiitot durch Hartung bci 830 0 

in Oel, naehgelassen bei 720 0 52,7 ' 72,3 15,3 6 8 ,6 720 17,3 66.3 1273 0,0040

6 Vergiitot durch Hartung wie 5, 
naehgelassen bei 690° 77,8 '90,4 12,7 55,7 815 14,1 61,6 1168 0,0030

7 Nicht behandelt 46,4 .83,5 13,5 34,3 .832 14,5 39,0 1224 0,0034

StahlC S Vorgiitet duroh Hartung in Oel 

bei 850°) naehgelassen bei 710° 56,8 77,3 17,0 46,7 883 14,6 51,7 1513 0,0047

Bruch ermittelt wurde. Die Formanderungsarbeit 

wurde sinngemafi auf die Raumeinheit bezogen; 

die Mafieinheit der bezogenen Formanderungs- 

arbeit ist daher cm • kg/cm3. Der an der Form- 

itnderung beteiligte Rauminhalt der Probestabe 
betragt 12,56 cm3 entsprechend der zylindrischen 

Stablange von 160 mm. DerMessung derBrucli- 
dehnung wurde die iibliche Hefil&nge von 100 mm 

gleich dem zehnfachen Stabdurchmesser zugrunde 
gelegt.

Die Durehfuhrung der Schlagversuche erfolgte 

auf dem Amslerschen Schlagwerk, bei wekhem 

bekanntlich ein im Korper des Fallbaren einge- 

setzter Schreibstift auf einer rotierenden Trommel 

wahrend der Einwirkung des Baren auf den Probe- 

stab eine Linie verzeichnet. die bei gleiclibleibender 

Umdrehungszabl der Trommel ais Zeitwegkuiwe 

der Bewegung des Fallgewichtes angesehen wer
den kann. Die Probestabe wurden durch einen 

ein z i gen  Schlag zerrissen. Das Bargewicht be

trug 100 kg, die Fallliohe 3 m, die aufgewendete 

Schlagarbeit daher 300 mkg. Die Auswertung 

der fiir die Zerstorung des Probestabes tatsaehlich 

yerbrauchten Nutzarbeit erfolgte aus der Zeit- 

wegkurve der Barb^wegung; bezfiglich des Rech- 

nungsvorganges kann auf die Arbeiten Planks und 

des Yerfassers1) venviesen werden. Die Bruch- 

schlagarbeit wurde wieder auf die Raumeinheit 

bezogen, Bruchdelmung und Einschnurung iń der 

iiblichen Weise am gerissenen Probestab bestimmt.

Die Ergebnisse der statischen und dynamischen 

Zerreifiyersuche sind in Zahlentafel 2 zusammen- 

gestellt, Samtliche Zahlen sind Mittelwerte aus 
je zwei Yersuchen.

Ein Yergleich der Werte zeigt, dafi die Bruch- 

formanderungsarbeit im Schlagversuch sehr wesent

lieh hoher liegt ais im statischen Zugversuch,

*) Ule BeistuUung dos Yersuchsmaterials verdanke 
ioh cU>n Skodaw erkon  A.-G. in Pilsen, in deren Ver- 
suchsanstalt auch die Yersuche durehuefuhrt wurden.

was zu erwarten war. Allerdings sind in den 

erstgenannten Werten auch die Energieverluste 

beim Schlag enthalten; nach allen'bisherigen Er

fahrungen sind diese indes bei der Anordnung 

des Amslerschen Fallwerkcs sehr gering und konnen 

jedenfalls nur einen Bruchteil des Ueberscliusses 

der dynamischen iiber die statische Brucharbeit 

ausmachen.
Noch auffallender erscheint es, dafi die Ęin- 

schniirungen im Schlagversuch den unter ruhiger

is  s

\
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Abb. ii.

Abbildung la  u. b. Abmessungen der ZorreiBstabe.

Belastung erreichten Werten fast ausnahmslos 

iiberlegen sind, und dafi vor allem dieBruch- 

dehnungen  durchw eg  w e s e n t lie h  hoher 

lie g e n . Bei einem Ęinzelversuch, der zur Bil

dung des Mittelwertes der dynamischen Brucli- 

dehnung der Stabe A3 diente, betrug die Dehnung

17,5 iu " o bei einer Festigkeit von rund 100 

kg/inm2, ein, Wert, den der Yerfasser auch bei 

den besten Sonderstahlen unter ruhiger Belastung 

noch nie beobachten konnte.

Im Aussehen der Bruchflachen zeigt sich kein 

Untersehied zwischen den beiden Versuchsarten. 
Samtliche Stabe mit Ausnahme der nicht behandelten
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Kohlenstoffstahle C, die etwas kornig waren, zeig- 

ten schone Trichterbildung und mattgraues Gefuge.

In der letzten Spalte der Zahlentafel 2 sind 

die Zeiten der Einwirkung des Fnllbilren auf den 

Probestab yom Augenblick des Auftreffens bis 

zum erfolgten Bruch angegeben; sie bewegen 

sich zwisehen 0,003 und 0,0065 Sekunden.
Endlich wurden Stii.be aus beiden Nickelchrom- 

stahlen in geglflhtem Zustande nach Abb. Ib her

gestellt. Bei dieser Stabform ist die Hohlkehle 

weggelassen und der zylindrische Stabteil scharf 

an die Stabkopfe angesetzt. In keinem Falle 
trat beim Schlagversuch der Bruch an dieser 

kritischen Stelle ein; die Stabe rissen yielmehr 

durchweg annahernd in der Stabmitte. Die er- 

langten Werte decken sich im iibrigen .mit den 
Werten der gleichbehandelten Stabe mit Hohlkehle.

Durch żweimaliges graphischeś Differenzieren 

der Zeitwegkuryę ist es Plank gelungen, die Zeit- 

beschleunigungskurve der Biirbewegung und damit 
die Grofie der Krafte und Spannungen zu er- 

mitteln, die auf den Probestab wahrend seiner 

Formańderung einwirken. Es hat sich ergeben, 

daB die Zugspaunurigen ihren Hochstwert, der 

; betrachtlich uber der statischen Zugfestigkeit liegt, 

kurz nach Beginn der Einwirkung des Baren auf 

den Versuchsstab erreicliten, um dann im weiteren 

Yerlauf mit wachsender Dehnung abzunehmen. 

Bei unseren Versuchen‘ lieferte das genannte Ver- 

fahren aus Grunden, die hier nicht naher erortert 

werden sollen, den Hochstwert der belastenden 

Krafte nicht mit jener JSicherheit, die fiir eine 

Wiedergabe erforderlicli ware.' Es unterliegt 

aber keinem Zweifel, daB auch bei harten Stalil- 

sorten die unter Stofibeanspinicliung auftretenden 

Spannungen Werte erreichen mussen. welche die 

Zugfestigkeit im statischen Yersuch weitaus 
iibertreffen.

Die yorliegenden Versuche erbringen den Be- 

' weis, daB auch Stahle bedeutonder Harte bei 

hinreichender Zahigkeit im Schlagversuch grofiere 

Formanderungen auszubilden und grofiere innere

Der elektrische Antrieb

Yon Oberingenieur

I nter den Errungenschaften des neueren Ma- 

schinenbaues steht die GroBgasmaschine mit 

an erster Stelle. Bedeutete der Entwurf und Bau 

dieser groBen Maschine, fiir die der kleingewerbliclie 
Gasmotor nur ein unyollkommenes Yorbild dar- 

stellte, an sich schon eine hervorragende Leistung, so 

wurde in warmetechnischer Hinsicht ein geradezu 

sprunghafter Fortschritt erzielt. Denn infolge der 
unmittelbaren Ausnutzung der im Gas enthaltenen 

Warme kam der Umweg iiber die Dampferzeugung 

und damit der Verlust im Dampfkessel und die 

schlechte Dampfausnutzung in der Dampfmaschine 
in Fortfall.

Arbeit zu leisten yermogen ais unter ruhiger 

Belastung. Der FlieBvorgang yermag sich trotz 

der aufierordentlich kurzeń Zeit von einigen Tau- 

sendstel Sekunden voll auszupragen. Allerdings 

mufi das Materiał yoilkommen gesund sein; denn 

jede Fehlstelle wird yoraussichtlich weit eher 

eine Unterbrechung des Fliefiens und damit ein 

plotzliches AbreiBen zur Folgę haben ais unter 

ruhiger Belastung.

Vom Standpunkt der Giiteprufuiig erscheint 

denmaćh fiir zahe Stahl- und Eisensorten die 

Schlagzugprobe ais weniger scliarfe Erprobung 

gegen die gewohnliche ZerreiBprobe unter ruhiger 

Belastung, da letztere durchweg kleinere Giite- 
ziffern liefert. Zweifellos gibt es aber auch 

Stahle, die im ruhigen Zugversuch gut fliefien, 

wahrend sie bei plotzlicher Beanspruchung die 
Fauigkeit zur Ausbildung grofierer Formanderungen 

yerlieren und kurz abreiBen. Zur Erkennung 

dieses geringen Widerstandes gegen stofiweise 
Belastung, der fiir die praktische Verwenduiig 

von aufierordentlicher Wichtigkeit sein kann, 

durfte sieli aber die bekannte Kerbschlagprobe. 

die iiberdies weit einfachbr durchzufiihren ist, 

wohl besser bewahren ais die Schlagzugprobe.

Zusammenfassung:

Schlagzugyersuche, die auf dem Amslersclien Fall- 
werk mit zwei Sorten von Kickelchromstahlen mid 

einem Kohlenstoffstahl nach verschiedener Warme

behandlung ausgefiihrt wurden, haben ergeben, daB 

Sonderstiihle von ausgesprochener Zahigkeit selbst 

bcii-hohen FeStigkeiten bis zu 100 kg/mm2 trotz 

der auBerordentlich kurzeń Einwirkung yon 0,003 

bis 0,005 sek ihr FlieBvermogen voll zu entwickeln 

uud Bruchdelmungen und Bruchformanderungs- 

arbeiten auszubilden yermogen, die hoher liegen ais 

bei ruhiger Beanspruchung im statischen Zugver- 
such. Auch die Einschniirungen ergeben sich fast 

durchweg gróBer. Es ist anzunehmen, daB auch 

die dynamischen Streck- und Bruchgrenzen die im 
statischen Zugversuch wesentlieh iibertreffen.

von Stahiwerksgeblasen.

M. Gazę in Berlin.

Es kann daher nicht wundernehinen, daB, wie 

bei yielen umwalzenden Erfindungen, auch bei der 

Gasmaschine anfangs iiber das Ziel hinausgeschossen 
■wurde. So suci)te man z. B. die Dampfwalzenzug- 

maschine ohne weiteres durch den Gasmotor zu er- 
setzen, bedachte aber nicht, daB dieser in bezug auf 

Ueberlastbarkeit und Betriebssicherheit der Dampf

maschine nicht ebenbiirtig war. Solche MiBerfolge 
konnten die Entwickelung der Gasmaschine nicht 

aufhalten, sondern waren nur ein Beweis, daB die 

Eigenschaften der Gasmaschine zunachst yerkannt 

wurden. Durchweg giinstige Ergebnisse zeitigte da
gegen der Antrieb yon Dynamos und Hochofenge-
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blasen und fiihrte zu eińer bis dahin nicht geahnten 

Anwendung der Elektrizitat. Im Elektromotor hatte 

man endlich die Walzenzugmaschine gefunden, die 

betriebssicher war, wenig Raum und Bedienung er- 
forderte und angesichts des auch bei geringer Last 

giinstigen Wirkungsgrades meist den Vergleich in be- 

zug auf Wirtschaftlichkeit aushalten konnte.

Abbildpng 1. Lilngsschnitt durch einen Gebliisczylinder.

Saug- und Druckventile. R  =  ringformiger Druckraum. D ** Druckstutzen. 

8 Saromelzyiinder, L =  Leerecliieber. Z =  Regelschieber. B =  Zuschaltraum, 

IUickerpansfoDsraum.

Die Gasmaschinen im elektrisehen Kraftwerk 
arbeiten auf ein gemeinsames Netz, Platz fiir Re- 

serven und diese selbst sind in ausreichendem MaBe 
Yorhanden, ebenso geht das Ablosen einer stillzu- 

setzenden Maschine durch eine Reseryemaschine 
ohne Storung vor sieli; in dieser Form hat die GroB- 

gasmaschine die Verwendung gefunden, die ihr an

gesichts ihrer Eigenart zukommt. Der Gasmaschine 
geschieht auch dadurch kein Abbruch, daB neben den 

Gasdynamos auch noch Dampfturbodynamos auf

gestellt werden. Dereń Wert liegt besonders in der

Uebernahme der Spitzenbelastungen und einer da

durch erzwungenen guteń Belastung der Gasdynamos, 

ferner in der Moglichkeit, bei' Storungen in der Gas- 

erzeugung oder -reinigung auch unmittelbar mit 

Kohle betrieben werden zu konnen. Aehnlich liegen 

die Verhaltnisse beim Hochofengeblase. Seitdem 

sieh die Ansichten iiber die Rolle der Gasmaschine 
geklart haben, kann man den Bau immer 

groBęrer elektriseher Kraftwerke und 
Hochofengobliisehauser verfolgen, wahrend 

die auf dem Wer)< verstreuten Dampfma- 

schinen und Gasmaschinen verschwinden.

Eine auffallige Ausnahme dieser vol!ig 
klaren und folgerichtigen Entwickelung 

machte bisher das Stahlwerksgebliise, das 
in allen erdenkliehen Bauarten ais Gas- 

und Dampfkolbengeblase, mit Dampf oder 

elektrisch betriebenes Turbogeblase und-- 

ais elektrisches Kolbengeblase vorkommt, 

ein sicheres Zeichen, daB die endgiiltige 

Form bisher nicht erkannt worden ist.

Zur Klarung dieser Frage durfte daher 
die nachfolgende Beschreibung eines mit 

Drehstrom betriebenen Kolbengeblases der 

Societć anonyme de Chatelineau in 
Chate lineauvin Belgien beitragen.

Dieses von der Maschinenbau-i\Jctien- 

gesellschaft vormals Gebriider Klein in 
Dahlbruch und der A E G  Berlin gebaute 

Zwillingsgeblase ist in vieler Hinsicht 

auBerordentlich bemerkenswert:

B a u ja h r ........................1911
Windżyliiiderdurchmesser 2  X 1 1  CO mm

K o lb e n h u b ......................  1300 mm
Diehzahl .......................81 Umdr./min
GroCte angesaugto Eułt-

n io nge ............................  430 m3/min
W in d d r u c k .......................1,8— 2,3 kg/cm"

„ bei Tcrmindertcr
Luftmenge . 3

Hochstleistung des Motors 1300 PSe
S trom art.................Drehstrom •

Spannung.....................3150 V

Der Motor sitzt zwischen den Kurbel- 

lagern und liat einen auBeren Gehause- ■ 

durclimesser von 5200 mm; zur Vermeidung 

von Durchbiegungeii des Gehauses und 

damit zur Konstanthaltung des Luftspal- 

tes ist das Gehause mit kraftigen Stutz- 
lcreuzen yerschen. Um einen giinsti- 

gen Gleichformigkeitsgrad zu erzielen, 

erhielt der Anker ein cntsprechendes Schwung- 

moment. Von einer wirtschaftlichen Drelizahl- 
regelung mittels Kaskadenschaltung wurde Ab
stand genommen; der Fliissigkeitsanlasser ist zwar 

ais Regelanlasser gebaut und kiinnte zur Drehzahl- 

anderung benutzt werden*. In Wirklichkeit wird aber 

die Regelung der Windmenge bei dergleichbleibenden 
Drehzahl von 81 bewirkt, dankdervon Gebriider Klein 

angewandten sinnreichen Steuerung. DieZylinder(vgl. 
Abb. 1) sind mit Saug- und DruckventilenBauart Hor- 

biger ausgerustet, beide Yentile sitzen auf derselben
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Spindelundsind,wieublich,horizontalangeordnet.Der 

Raum um den auBeren Zylindermantel ist oben bis 
auf etwa zwei Drittel des Umfanges mit einem durch 

Stehbolzeii gelialtenen Blech umgeben. Es entsteht 

hierdurch ein gemeinsamer Saugraum fiir die oberen 

Ventile, die zu je sechs am yorderen und hinteren 

Zylinderende sitzen. Die unteren 2 x 6  Ventile saugen 

unmittelbar aus dem Rauine an. Die yerdiehtete 

Luft tritt durch die Druckyentile in einen gemein- 

samen ringformigen Druckraum und durch breite 

Druckstutzen in den gemeinsamen, quer iiber beiden 

Zylindern liegenden Samraelzylinder und von da 

in die Leitung. „Oberhalb der Druckstutzen sind Ab- 

sperrklappen angebracht, die bei etwaigem Schadhaft- 
werden eines Druckventils die Absperrung der be- 

treffenden Zylinderseite und eine Reparatur wahrend 

des Ganges ermoglichen. Die Zylindermantel und 

-deckel sind mit Wasser gekuhlt.
Zur Veranderung 

der Luftmenge bei 
gleichbleibender 

Drehzahl' sind fol

gende Vorkehrun- 
gengetroffen: Unter 

jedem Gebliisezylin- 

der und parallel zur_

Zylinderachseistein 
in . der Mitte mit 

einer Trennwand 

versehener, zylin- 

drischer Hohlkorper 

angebracht, andes- 
seri Enden oben und 

unten je ein um eine 

horizontale Aehse 
drehbarer langer 

Schieber angeordnet ist. Sindlseide Schieber offen, so 

wird die yom Kolben yerdrangte Luft nicht verdichtet, 
sondern tritt aus dem Druckraum in den Kellerraum, 

also in dio Atmosphare. Der vordere und hintere 

untere Drehschieber sind durch Gestiinge miteinander 

verbunden, so daB also bei offenen Schiebera der 

Kolben die angesaugte Luftmenge wieder ins Freie 
driickt. Hierdurch ergeben sich zunachst folgende 

Mengenabstufungeri:

Alle Schieber o ffe n ...............................0 - Lieferung
Schieber eines Zylindcrs offen . . . 50 %  „
Allo Schieber gesclilosson..................100%  „

Werden die beiden unteren Drehschieber, die so- 

genannten Leerlaufschieber, geschlossen und die 

oberen Drehschieber, die Zuschaltschieber, geoffnet, 
so wird auch die im Hohlkorper (Zuschaltraum, 

Ruckexpansionsraum) befindliclie Luft yerdichtet, 
die dann bei der darauffolgenden Ansaugperiode zu- 

riickexpandiert. Die wirkliche Liefermenge sinkt 

alsdann bei 1,8 at Winddruck auf das 0,55fache 

und bei 2,3 at Winddruck auf das 0,4fache der 
normalen Menge. Da die vier Zuschaltschieber 

an den Enden der beiden Zylinder einzeln oder be- 

łiebig zusammengeschaltet werden konnen, so er

geben sieli z. B. bei 2,3 at Ueberdruck folgende 
Ansaugmengen:

0 % , 2 0 % , 35% , 50% , 55 % , 70% , 85 % , 100% .

Dies ist eine so reichliche Stufenzahl, wie sie im 

Stahlwerksbetrieb kaum benotigt wird.

Ais weiterer Vorteil kommt hinzu, daB bei einer 

der Zwischenstufen, also bei geringerer Fordermenge, 

ohne weiteres auch Driicke von 3 at Ueberdruck ge- 

fahren werden konnen, ohne daB der Motor hierbei eine 

Ueberlastung erfiihrt. Samtliche Schieber werden 

hydraulisch mittels des Kuhlwasserdruckes von 2 at 

Pressung vom Maschinistenstande aus gesteuert. 

Hier sind 6 Hebel zur Steuerung vereinigt, und 

zwar steuern die vier auBeren Hebel die vier Zuschalt

schieber und die beiden mittleren die vier Leerlauf

schieber, wovon die beiden zu einem Zylinder ge- 

horigen, wie bereits erwahnt wurde, je durch ein 

Gestange vereinigt sind. Diese Regelyorrichtung

arbeitet nahezu verlustlos. Die meehanische Leer- 

laufsarbeit ist zwar bei allen Luftmengen die gleiche, 

weil ja das Eigengewicht der bewegten Teile immer 

mit 81 Umdrehungen umlauft; hinzu kommt noch 

der geringe PreBwasserverbrauch zum Bewegen der 

Schieber, der aber ebenfalls verschwindend ist.

Der elektrische Teil der Anlage ist uberaus einfach; 

das ganze Geblase ist in dieser Form eine Maschine, 

wie sie der Stahlwerker braucht, sie ist einfach, zu- 

verlassig, leicht zu steuern, sie hat sich im Betrieb 
bestens bewahrt und ist dabei wirtschaftlich.

Die guten Betriebseigenschaften wurden allein 

natiirlich nicht genugen, um die Aufstellung der- 

artiger elektrischer Geblase zu rechtfertigen. Be- 

dingung ist yielmehr ihre Ebenbiirtigkeit in wirt- 
schaftlicher Beziehung anderen Geblasen gegeniiber. 

Nach dieser Richtung sollen nachstehend Gasgebliise 

und clektrische Kolbengeblase, die ihren Strom von 

Gasdynamos.erhalten, miteinander yergliclien werden. 

Bei den derzeitigen Preisschwankungen haben allge- 

meine zahlenmaBige Preisyergleiche nur einen zwei- 

felhaften Wert. Um fur den Einzelfall den Kosten- 

yergleich zu erleichtern, sind die einzelnen Teile der bei 

den Ausfiihrungen in Zahlentafel 1 gegeniibergestellt
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Zahlentafel 1. Vergleichende K o s te nau fs tc ll ung. Zahlentafel 2. Betr iebskostonverg le ich .

Gasgoblilso Elektrisches Geblase

Gaszuleitung 

Gasgebliise mit Schwung- 
rad

PreCluttanlaBanlago

Auspuffleitung 

Tcureres Fundament 

GroOcres Gebiiude

Antcilige Kosten am 
elektrischen Kraftwerk 

Kabollcitung 

Drohstromgebliiso

Schaltschrank m it An- 
lassor

Wichtig sind beim elektrischen Geblase die an- 

teiligen Kosten am Kraftwerk. Ganz yerfchlt ware 

die Annahme, daB das Kraftwerk um die y o I Ic 

Leistung des Geblasegasmotors erweitert werden 

miiBte. Abb. 2 zeigt die Kilowattaufnahme des
alteren Gcbliiscs auf dem Peiner Walzwerk bei einer 

bestimmten Charge, schwankend beim Warmblasen, 
Chargeblasen und Forciertblasen von 243 bis 1733 KW. 

Da im rcgelreehten Betrieb auch Blasepausen vor- 

kommen, so kann man rechnen, daB im elektrischen 

Kraftwerk' an Gasdynamos etwa die Halfte der 

Hochstleistung des Gebliisemotors mehr aufzustellen 

ist. Wird auch ais Reservegebl;ise ein elektrisches 

Geblase aufgestellt, so kommen fur dieses die an- 
teiligen Kosten am KraftwerkinFortfall, dain diesem 

geniigende Rcscrven yorhanden sind. ■ Wichtig ist 

aber, daB das elektrische Geblase aucli an der Dampf- 

turbinen-Reserve Anteil hat, die auf dem Weg iiber 
die Elektrizitat allen angeschlossenen Motoren zu- 

gute kommt.

Bei den Betriebskosten ist zunachst der Gas- 
verbrauch beider Betriebsarten zu vergleichen. Beim 

GasgebliiscistderGasmotorzwischenLeerlaufundVoll- 
last belastet; beim elektrischen Geblase betragt der 

Wirkungsgrad der elektrischen TJebertragung etwa 
0,87, wobei angenommen ist, daB der Geblasemotor 

im Mittel mit 50 %, die Gasdynamos im Kraftwerk 
durchsclmittlich mit 80 %  belastet sind: Die Betriebs

kosten sind daher nach Zahlentafel 2 zu vergleichen.

Gasgebliise Elektrisches Geblase

Abschrcibung und Ver- 
zinsung 

Gasverbraucli zwischen 
Lecrlauf und Vollast

wfeurere Bedienung

Abschrcibung und Vor- 
zinsung 

Gasveibrauch eines mit 
80 %  belasteten Gas- 
motors im elektrischen 

Kraftwerk: 0,87

Ais weiterer Vorteil kommt hinzu, daB das elek- 

trisch betriebene Geblase sehr vorteilhaft zur Pliasen- 

verbcssenmg des Netzes ausgenutzt werden kann, 

da der Motor dauernd in gleicher Drehrichtung lauft 

und angesichts seiner hóhen Leistung den Leistungs- 

faktor wirksam verbessem kaim.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB das 

Stahlwerksgeblasehaus haufig einen Platz erhielt, 

fiir den die Gasleitung mitbestinunend ist; man 

will eine allzulangc Gasleitung veimeiden. Diese 

Rucksichtnahme fiillt bei der Drehstromiibertragung 

weg; dergeeignete Platz fiir das Stahlwerksgeblase

haus kann in Zukunft lediglicli aus sonstigen Zweck- 

maBigkeitsgriinden gewahlt werden. Die Entfernung 

zwischen den Hoehofen und dem Stahlwerk kann 

groBer werden; einen Grenzfall in dieser Hinsicht 

stellt das Peiner Walzwerk dar, das von der Jlseder 

Hiittc 7 km entfernt liegt und mit dieser nur durch 

die Verbindungsbahn fiir die Pfannenwagen und die 

Hochspannungsleitung yerbunden ist.
Besonders wichtig ist es fiir die Werksleitung, daB 

die Gasmotoren alle an einer Stelle im Kraftwerk 

und Hochofengebliisehaus vereinigt -und dort einer 

fachkundigen Aufsicht unterworfen sind, wahrend 

dic Bedienung des elektrischen Geblases fast auf das 

bei WalzenstraBen ubliclie MaB zuriicksinkt.

Zusammenfassung.

Bfeschreibung eines elektrisch angetriebenen Stahl- 
werks-Kolbengeblascs und Erorterung des Fort- 

schrittes, der mit dieser Anordnung erreicht werden 

kann.

Umschau.

Ueber die Herstellung kohlenstoffarmen Roheisens 

In kleinen Hoehofen.

Die Tatsache, dafi das m it langer Schlacke erblasene 
WalzenguK* und Zusatzeisen kleiner Hocliofen armer an 

Kohlenstoff ist ais ein m it gleichem Molier in grófieren 
Hoehofen erżeugtes, ist zwar seit langen Jahren bei 
kleinen Hoehofen des Siegerlandes bekannt, doch sind 
auoh dieso Werko nur teilweise dariiber unterriehtet, wie 
weit der Kohlenstoff auf dieso Weise herabgedriickt wer
den kann. Bei den Werken mit grcificren Oefen diirfte 
diese Tatsaeho noch weniger bekannt sein. Oft horte ich 
behaupten, dafi dic Zusatzeisensorten aus grófieren Oefen 

in ohemischcr Hinsicht identisch seien m it den gleichen 
Sorten der kleinen Oefen, wahrend das bei den letztcren 
meist Torhandone feinere Korn und seine grofiere Gleich- 
maCigkpit bei den grauen und melierten Sorten oft aus- 
schlieBlieh der geringeren und gleichmiiBigcren Wind- 
temperatur der eisernen Apparate zugeschrieben wird.

In  vielen Fallen zeigt allerdings die chemische Analyse 
keine Untcrschiedo bei den Zusatzsorten aus kleinen und 
grofien Oefen; bei kalkarmer Schlackenfiihrung •• bestehen 

jedoch hinsichtlioh de i Kolilenstoffgehalts ganz wesent- 
liehe Unterscliiede, die auch nicht ohne EinfluB auf 
das aufiere Aussehen sind. Bei Kohlenstoffarmut zeigt 
ein graues Eisen, auch wenn es iiber 2 °/o Silizium ent- 
hiiltj meist das sogenannte forellenartigo Gefuge, d. h. 
bei genauein Zusehen erkennt man, daB das Eisen aus 
grauen Punkten besteht, die von feinen hellen Ringen 
umzogea sind, die dem Eisen auch im ganzen ein 
hclleres Aussehen geben, so daB auch dieses Eisen von 
manchen Yerbrauchern ais meliert bezeiehnet zu werden 
pflegt. Auf der der Rolandshiitte zugehorenden Haardter 
Hiittc, dio einen kleinen m it eisernen Winderhitzern ver- 

sohenen Ofen nut etwa 30 t  Tagesleistung besitzt, ist in, 
den Jahron 1909 und 1910 von m ir ausprobiert worden, 
wieweit man den Kohlenstoffgehalt in grauem Zusatz- 
eisen, auf dessen Geringfiigigkeit von manchen GieBereien



10. Juni 1920. Umschau. Stahl und Eisen. 787

Wert gelegt wurdo, durch mogliehst saure Schlacke her- • 
untordriicken liann. Die folgenden aus dieser Zeit stam- 

menden Ąnalysen, fiir die jo eino Reihe von hintoreiń- 
ander gefallcncn Abstichen geprobt -wurde, geben ein 
B ild iiber dio erzielten Ergebnisse.

An ; An-
O g
'H " zahl Silizi- Man Koh

a X zahl Silizi- Man Koh

1 1
der um gan len jy 0 der 0111 gan len

« p Ab- stoff 1 C3 3 Ab- stoff

sfciche
% % %

stiche
%% %

1 10 1,88 1,09 2,32 12 9 1,81 1,39 2,33
2 12 2,21 1,26 2,27 13 11 2.03 1,36 2,32
3 12 2,28 . 1,52 

' 1,38
2,39 14 12 2,33 1,49 2,51

4 11 1.94 2,06 15 7 2,^9 1,59 2,30
5 9 1,98 1,29 2,11 16 12 2,34 3,26 2,60
6 12 1,63 1.34 2.18 17 10 2,23 2,75 2 58
7 11 1,80 1,40 2,29 18 8 L',77 1,45 2,78
8 12 1,93

2,06
1,26 2,35

2,38
19 8 2,80 M ą 2,82

9 11 1,41 20 6 2,39 1,57 2,91
10 11 2,24 1,57 2,63 21 6 2,30 1.41 2,90
11 11 2,09 1,51 2,61 22 6 2,32 1,62 3,00

Bei dem besonders kohlenstoffarmen Eisen war die 
Schlacke manehmal so zah, daB sie kaum zum Laufen 
zu bringen war. Das Eisen dor letzten Reihen fiel bei 
etwas kalkreielierer, gutflieficnder Schlacke.

Wie aus den Ąnalysen reihen 16 und 17 hervorgeht, 
laBt sich auch bei einem den Siliziiimgehalt iiberragenden 
Mangangelialt ein Eisen m it etwa. 2,60 P/o Kohlenstoff 
erblasen, obWohl der niedrigc Kohlenstoffgehalt bei einćm 
Eisen mit niedrigcrcin Mangangelialt natiirlich leichter 

zu erreichen ist.
Bei den gróBeren Oefen der Rolandshiitte mit je 

etwa 80 t  Tageserzeugung war auch bei ziihester Schlacke 

und kaltem W ind ein Kohlen,stoffgehalt von unter 3 ó/o 
bei gleichen Eisensorten nicht zu erzielen.

Dr. A. Liebridv

Fortschritte der Metallographie.

(Ju li bis September 1919.)

1. A llgem eines.

A r th u r  G. E ld rcdge1) gibt in einem Aufsatz iiber 

d ie  P ho to g raph ie  in  der Forschung  eine kurze 
Uebersicht iiber dio mannigfaclic Anwendung der Photo

graphie in der Industrie unter besonderem Hinweis auf 

die metallograpliischen Untersuchungen. Die Ausfiih’- 
rungen sind bekftnnter Natur.

Von der A nw endung  der M ikroana ly so  in  der 

T echn ik  in  Verbindung m it metallograpliischen Unter- 
suchungsycrfahren erwartet S iegfr ied  Laurens M a lo 
w ań2) wertyolle Aufschlusse boi der Materialforschung; 
denn sie bietet die Moglichkeit, sowohl durch Reihen- 

untersuchungen Unstetigkeiten in  der Zusammensetzung 
des Materiales festzustellen, .ais auch die durch Aetzung 
sichtbat gewordenen Gefugebildner ihrer Zusammen

setzung nach zu erkennen und auf diese Weise ihre Be
ziehungen zu den Vorgangen wahrend des- Schmelzens 

und Erstarrens zu erfassen. Das Mikroverfaliren ist zur 
Unterstutziing der metallograpliischen Erforschung yon 
Metallen bzw. Legierungen besser geoignet ais die Makro-- 
analyse, die nur Durchschnittsergebnissc zeitigt; die 

Untersuchung m it kleinsteił Gewichtsmengen ermoglicht 
einen weitgehenden AufsehluC uber den Bau des Stoffes, 

die Art der Vertcilung von Fremdkorpem nnd vielleicht 
auch Fingerzeige uber fehlerhafte Behandlung der End- 
erzcugnisse. So konnen z. B. bei Eisen- und Rtahlproben 
dio Unterschiede zwisehen phosphorreichcn fttcllcn und 

sulfidischen Einschliisscn, Anroicherungen von Phosphor 
und Kohlenstoff, phosphorreiche Mischkristalle neben 
phosphorarmcr Umgebung u. a. m. mikrochemiseh zu- 
verliissiger erkannt werden ais nach anderen Unter- 

suchungsyerfahren. In  Fallen, wo Eigentumlichkeiten

.*) Chem. Met. Eng. 1919, 15. Mai, S. 506/10.
*) Oester. Chem.-Zg. 1919, 1.'Juni, S. 84.

- des Materialaufbaucs beim Bruch sichtbar werdon, oder 

wo die Deutung von Gefugebildern auf Schwierigkeiten 
stoBt, kann die Mikroanalyso wertyolle Dienste leisten. 
Der Ausbau der Mikroanalyso erscheint daher angebraeht 
und empfehlcnswert.

Ueber fliissige K r is ta lle  und  a n is o tro je  
F lu ss ig ke iten  bestehen nach wio vor groBo Mcinungs- 
yerschiedenheiten. Wahrend auf der einen' Seite (Bose, 

N ernst, Herz) anisotrope Flussigkeiten und fliissige 
Kristalle gleichgestellt werden, śo daB die f ltissigen Kristalle 

am richtigsten anisotrope Fliissigkeitcn genannt wurden, 
ist nach anderen Forschcrn (V ortiinder) lediglich 

erwiesen, daB zwisehen der Anisotropie der fliissigen 
Kristalle und der chemisch-molekularen Gestalt der 
kristallinisch flussigen Stoffe gcwisse Beziehungen bc- 
stehen, daB aber au(3er der Gestalt auch die energetischo 

Beschaffenheil der chemischen Molekiile fur den kristal
linisch flussigen Zustand von groBter Bedeutung ist; 
unbekannt ist, iji welcher Weiso die Molekule sich zu_ 
flussigen Kristnllen ordnen und die polymorphen, aniso- 
trop flussigen Formen erzeugen, oft vier bei einem Stoff.
D. V orlandcr') befaBt sieh nouerdings wieder mit diesem 
Gegenstand und nimmt gegen die Ansicht erstgenannter 

Forscher Stellung. Man kann nach seinen Ausfuhrungen 
iiber die Natur der flussigen Kristalle selin yerschiedener 
Meinung sein — unzweifelhaft ist d'e Ordnung der flussigen 
Kristalle nicht in  allen Richtungen die gleiche wic bei 
festen Kristallen, und ein Raumgittergefuge laBt sich 

. bei den flussigen Kristallen bis jetzt nięht nachweisen —, 

doch wird man unterscheiden mussen zwisehen aniso- 
tropen Flussigkeiten, die durch auBere physikalische 

(mechanische, thermiscliei elektrische u. a. m.) Einfliisse 
oder auch durch organischcs Wachśtuni anisotrop gc- 

worden sind, und anisotropen Flussigkeiten, die ebenso 
wic festo Kristalle infolge innerer chemisch-molekularcr 
oder atomarer Energie Ordnung und Gestalt annehmen, 

und die deshalb fliissige Kristalle oder kristallinische 
Flussigkeiten lioiBeri. Ificmach ycrkennt dorjenigc, der 
die flussigen Kristalle anisotro])c Flussigkeiten nennt, 
die bedeutsamc und auch durch Vcrsuch erwiesene Aehn- 
lichkeit zwisehen feston und fliissigołi Kristallen. Der 
Kristall fangt nicht da an, wo ein atomares Raumgitter 
erschpint — die Kristallographen haben sich mit dieser 
Begriffsbestimmung in nenerer Zeit ihr Arbeitsgebiet 
in unzwcckmaBiger Weise cingeschrankt , sondern 
kristallinisch ist jeder Stoff, mag er fest, fiiissig oder gasig 

sein, der auf Grund innerer chcmiseher Energio Ordnung 
angenommen hat. Mit dem Ausdruck „anisotrope Fliissig- 

keiten“ wird Verwirrung angericlitet, denn dic durch 
AuBcnwirkung erzwungene Anisotropie einerseits und dio 
natiirliehe, chemische Anisotropie ańdrerscits miissęn 
seharf auseinander gehalten werden. Yorliinder macht 

deshalb den Vbrsehlag, den fliissigen Kristallen ihren 

wóhlbegrundeten Ńanien zu belassen.
Interessante iVersueho iiber rhy thm isehes Er- 

s ja rren  fuhrte der gleiche Forscher D. Y o rla iu le r 
zusammen mit Use E rns t2) aus. Boim Abdunsten oder ' 

Eindampfen yon Losungen yielcr, se.hr verschiedenartiger 
Stoffe liifit sich eine rhythmische Abscheidung yon 

Kristallen aus den Losungen beobachten. Viel seltener 
ist die Erscheinung rhythmischen Erstarrens oder Kristalli- 
sierens aus dem erkaltenden SchmelzfluB. Das Gleich maB 

des Erstarrens Iritt auf, wenn dio kristallinische eder auoh 
die amorphe Flussigkeit unmittelbar in den kristaMinisch 

feston Zustand libergeht. Die wichtigste Bedingung fiir 
das Auftreten des Rhythmus beim Kri stall isieren der 
flussigen Schnielzc ist die ungchindertr? Entwieklung, 
Hcbung und Senkuńg der Obcrflaehe yon festen Kristallen 
und von Flussigkeit. Die Schmelze muli auf einer Unter- 
lage ohne Deckglas u. a. m. ausgebreitet sein und er- 
stan'en. Der Rhythmus entsteht niemała, wenn dio 

Schmelze zwisehen zwei Glasplatten erstarrt und damit 
die freie Entwieklung der Oberfliiche bshindert wird.

») Z. f. pliys. Chem. 1919, 20. Mai, S. 516/26.
2) Z. f. phys. Chem. 1919, 20. Mai. S. 521/6.
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2. Pr uf u ngs yerfahren. ' die Umwandlung des gebundenen Kohlenstoffs in Temper -

Bei mikroslcopischen Untersuchungen von Metallea kohle \vescntlich fordem. Eino Abkiirzung der Gliihdauer

und Legierungen ersehoint os haufig wiinschenswert, war in  koinem Palle moglich und nur durch Yerwendung
durch schwache BildyergroBerungcn einen besseren Ueber- eines luftleeren Raumes zu erreichen. Fur dio Praxis

blick uber das Gcsamtgefuge oder cinon besseren Vergleich hat diese Moglichkeit keine Bedeutung.
der KorngroBe vcrschiedencr Proben zu erreichen, ais A. P o r tcy in 1) untersucht den E in f lu B  yerschie-
os boi Anwendung von stiirkeren VergroBerungen moglich dener P ak to re n  au f die k r itische  H iirtungs-

ist. Fur das P ho tograph ie ren  geatzter Schliffe geschw ind igke it der K oh lens to ffs tah le . In
bei sehwachcn VergrdBerungen empfiehlt F ranc is  diesem Aufsatz gibt er die Ergebnisse von iiber 250 Ver-
B. Fo ley1), Metallurge im  Bureau of Mines, eino Ein- suchen wieder und erganzt friihere Bcfunde2). Wenn man

richtung, die es ermoglicht, eine gro Be Flachę des geiitzten denselben Stahl unter denselben Anfangsbedingungen mit
Scliliffes zu photographieren, ohne dabei den Einblick steigenden Geschwindigkeitcn abschrcckt, so sinkt der
in den Aufbau der Kleingefugebestandteilo einzubuBcn. Umwandlungspunkt zuerst stetig, um  von einer gewissen
Dio Einrichtung, deren Anordnung aus der in  Abb. 1 kritischen Abldihlungsgeschwipdigkoit .an einen Sprung

wiodergegebencn Uebersicht heryorgeht, ist einfacli und in  eino neue Lage Ar zu machen. Dieses Yerhalten wird
billig ; sic liefert gute Bilder und gestattet die Anfertigung sowohl durch Prufung des Kleingefuges ais auch durch
photographiseher Aufnahmen geatzter Metallproben bis Untersuchung. der Absehreckdauer und der Hiirte der

herunter zu siebenfacher Vorgrdl3crung mittels senkrechtcr behandelten Stahlproben erwiesen. Die kritische Ge-
Beleuchtung. Einige der Arbeit beigegebene Lichtbilder schwindigkeit bei den Kohlenśtoffstahlen scheint einem
von yerschieden grobkornigen Stalil-Schmiedeproben in Mindestgehalt an Eutektikum zu cntspreehen, sie wird
siebenfacher VergroBerung geben Zeugnis von der Brauch- aber dureli einen Mangangehalt lierabgcdruckt. Dic
barkeit des Apparates. Fur deutsche Metallographen Untersuchung des Einflusses der Anfangstemperatur beim

bedeutet die Einrichtung. keine Neuheit, da bei den 
Metallmikroskopen deutscher Bauart (Martens, Leitz- 

Le Chatelier) geringe ■, VergróBerungen durch senkrechte 
Beleuchtung mittels Planparallelglases langst gelaufig sind.

Bei der Ausfuhrung der thermischen Analyse zur 

Bestimmung vOn Umwandlungen in Metallen und Le- Abbildung 1 . Apparat jor Aufnahme
gierungen bedient man sich sehr hłiufig der Aufzeichnung geStater Schliffe bei BChwaohea Yer-
der Zeitabstiinde, die bei der Erhitzung oder Abkuhlung groBerungen,
fiir bestimmte aufeinander folgende Temperoturzunalimen . ,  , , , , , „
oder Temperaturabnahmen erforderlieh sind. Die Auf- Abschrecken hat gezcigt daB d.e

zciclinung der Abstande erfolgt gewohnlich m it Hilfe eines » nac 1 der die J bsc irecktem-
selbsttatigen Zcitmessers. Im  Bureau of Standards der peratur den Umwandlungspunkt

Vcreinigten Staaten ist eine V ere in fachung  des Ver- meh.r u m f °  uborschreiten
fahrens zur therm ischen  Analyse*) in  der Weise ^  ’ unrichtig ist^ Die Mmdest-
durchgefuhrt worden, dafi die Temperatur der Probe temperatur beim Harteyorgang ist
mittels eines Thermoelenientes und oines Potentiometers abliangig von dei Abkuhlungsge-

aufgonommen wird. Jede Veranderung der elektro- schwindigkeit und um  so medriger,
motorischen Kraft von ungefahr 0 ,0 2  Milliyolt wird durch je groBer diese Gesch-inndigkcit ist. Die drei Gesichtspunkte:
einen selbsttatigen Zeitmesser festgehalten, ebenso jeder Gehalt an Kohlenstoff, Gehalt an -Mangan sowie Anfangsge-

Zeitabstand yon 2 sek. ‘Die Zoit wird dann in Abhangigkeit schwindigkeit beim Abschrecken sind nicht die pinzigen,

von der elektromotorischen Kraft oder der Temperatur ̂ le i0-1* 130!16 Hiirtungsgeschwindigkeit beeinflussen.
aufgezeichnet. Auf dieso Weise sollen selbst die kleinsten Łmen langeren \ortrag uber E igenscha ften , Ver-

thermischen UnregelmaBigkeiten nachgewiesen werden u n d  B eband lung  von  W er kzeug- und
konnen. Noch einfaclicr und weniger kostspielig ist das Sch nc 11 dreh sta li Jen hielt Richard R o tte r3) jungst im
Verfahren, wenn statt des selbsttatigen Zeitmessers zwei WestfallBchen _ Bezirkayerein deutscher Ingenieure zu

Stoppuliron gowahlt werden, die abwcchselnd zu je einer Dortmund. Ausgohend yon der geschiohtlichcn Ent-
aufeinanderfolgenden Ablesung benutzt werden. In  diesem wicklung der Werkzeug- und Schnelldrehstalilhcrstellung

Falle werdon die m it den Stoppuhren festgostellten Zeit- werden in diesem Vortragc die bekannten Vorgange beim
abfetiinde unmittclbar in  Abhangigkeit yon der elektro- Harten, Anlassen, Leberhitzen u. a. m. besprochen,
motorischen Kraft aufgezeichnet. woransich eine Erorterung uber dio Technik des Hiirtens,

den EinfluB der yerschiedenen Grundstoffe und damit
3. P liys ika lisoh- therm isches V crha lten . iiber das unterschiedliche Verhalten und die Unter-

Erorterungen iiber bekannte Vorgange beim H arten  scheidungsmerkmale der yerschiedenen Stahle anschlieBt.

yon K oh le n s to ffs ta h l werdon im  Gónie Ci%Til3) angfe- Was d.ie Y e ru n re in ig u n g e n 1 u nd  Seigerungen
8tellt. Ebenso bekannt durfte der EinfluB der Zeit auf i ni S ta lli u nd  deren E in f lu B  au f d ie  M a te r ia ł -

das Anlassen yon T em perstah l bei Temperaturen unter- spannungen  betrifft, so nimmt Harold Hansen*) an,
halb der kritischen sein, die E. A. P cllis4) an Hand von daB die m it diesen Fehlern behafteten Teile eines Stahles
Festigkoitspriifungen derartig thermiscli behandelter Stiihle -infolge ihrer yerschiedenen Warmeausdehnung gegenuber 
bcspricht. dom gesunden Materiał bctrachtliche Materialspannungen

E. H. D ille i*)fuhrte G Iflhyersuche m it schmied- heryorrufen, die zu RiBbildungcn und zum Bruch fiihren
barem  GuB aus, um festzustellen, welehen EinfluB die konnen. Naheres hieruber kann an anderer Stelle5) nach-
Gliihdauer und yerschiedene Packungsstoffe, wie Wa1 zen- gdeseń werden,
sinter, Tonerde, Sand, Kalkstein, Magneteisenstein und Magncsium und Kupfer besitzen dio tcchniseli
Gase ausubón.' Aus den Versuchen geht heryor, daB wichtige Eigenschaft, in kleinen ZusŚtzen' die Zugfestig-
wedfr eine oxydierende noch reduzierende Atmosphare fceit und Hiirte des Aluminiums betrachtlich zu erhohen.
und weder oine osydierende. noch. neutrale Packmasse --------- ;--
----------- ' *) Chem. Zcntralblatt 1019, 11. Juni, S. S44.

!) Chem. Met. Eng. 1919, 1 . Aug., S. 140/1. 2) Sb. u. E. 191$, 10. Jan., S. 38.

2) Tho Iron Trade Reyiew 1919, 24. Ju li, S. 235/6. 3) Teclinische Mitteilungen und Nachricliten der
*) Gen. Ciy. 1919, 21. Jun i, S. 506/9. Yereine 191.9, 12.. Ju li, S. 435/7; 20. Ju li, S. 471/3; 9. Aug.,
4) Iron Age 191S, 28. Febr., S. 550. S. 521/6; 23. Aug., S. 561/3.
s) The Foundry 1918, Dez., S. 564/0; GieBerei 1919, ‘ ) Tek. U. 1919, 9. Mai, S. 238/40.

22. Ju li, S. 120/1. ^  5) St. u. E. 1920, 1. Jan., S. 27.
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E in  besonderes Interesse, sowohl in praktischer ais in 

theoretischer Hinsicht, haben aber dio te rn iiron  Le- 
g ie rungon  des A lu m in iu m s  m it  M agnes ium  und  

K up fe r  durch eino Beobaclitung yon A. W ilm 1) ge
wonnen. Werden dio Legierungen nach Bearbeitung im  

kalten Zustande ausgcgliiht, so beginnen nach Abkuhlung 
der Legierung auf Zimmertemperatur im  Verlaufe eini

ger Stunden die Festigkeitseigenschaften zu waelisen. 
Dieso erreichen nach einigen Tagen einen Hóchstwert, 
der sieh nicht mehr iindert. Nach Bchneller Abkuhlung 
(Absclireekcń) wird in kiirzerer Zeit ein geringerer Hochst- 
wert erreicht, nach langsnmer Abkuhlung dauert die 

Yeranderung langer, fiilirt aber zu einem hoheren Endwert. 
Eine Aenderung'des Gefuges konnte W ilm  hierbei nicht 

fcststeUen. Zur niiheren Erforschung und Aufkliirung 
dieser merkwiirdigen Erscheinung, fur welche unter den 

iibrigen liiirtbaren Metallegierungen oin Seitcnstiiek nicht 
besteht, braucht man ais Unterlago yor allem das Zu- 

atandsdiagramm, dessen Festlegung durch R . Vogel4) 
erfolgt ist. D ic bcnótigten Legierungen stellte sieli Vogel 

im  Gewicht von je 15 g her. Die Versuche erforderten 
m it Rucksicht auf die Neigung des Aluminiums, sieh beim 

Sehmelzen m it einer elastifechen Oxydhaut zu uberziehen, 
zur Ermoglichung einer guten Durchmischung der Schmelze 
besondero VorsichtsmaBregeln. Das Magnesium wurde 
in  dem zunachst geschmolzenen Alum inium untergctaucht, 
wobei es sieh schnell und ohno Abbrand Ioste, worauf das 
Kupfer ab  diinner Draht oder Blech zugesetzt und die 
Schmelze bei etwa 700 0 m it einem Eisenruhrer gut durch- 
geruhrt wurde. Das SchmelzgefaC (Probierrohr aus 

Kolde) stand wahrend des Vcrsuclis in  einem m it Sand 
gefullten Eisenzylinder, der yon einem Asbestmantel 
umgcben war und m it einem groBcn Bunsenbrenncr ge- 
heizt wurde. Da sieh groBero Kupfermengen boi der er- 

reiehbaren Temperatur von 700 0 nur langsam losten, 
wurden alle kupferreicheren Legierungen im  elektrisehen 
Ofen bei Temperaturen yon 800 bis 9000 zusammen- 
geschmolzen und zur Aufnahme der Abkuhlungskurye 
in  das yorgewarmte Sandbad, das eine langsamere und 
gleiclimaBigero Abkiihlungsgeschwindigkeit gewiihrleistet, 

ubergefiihrt. Die so erhaltencn Sehmelzproben zeigten 
bei der mikroskopisehen Untersuchung im  allgemeinen 
eine gleichmaBige Zusammensetzung. Wo es nicht der 
Fali war, wurde die Probe umgefechmolzen und auf diese 

N Weiso dic Zusammensetzung ausgeglichen.
Das erhaltene Zustandsdiagramm lehrt, daB die 

Legierungen, an welchen W ilm  die Erscheinung der Hart- 
barkeit beobachtete, aus terniiron Misehkristallen bestehen. 
Diesen Misehkristallen ist also die Hartbarkeit eigentumlich 

und innerhalb ihres Zustandsfeldes besteht die Moglich
keit, die Hartbarkeit der Legierungen durch eine yer- 
schiedene Bemessung des Magnesium- urid Kupfergelialtcs 
zu beeinflusseń. Wenn auBerdem, wie es wahrscheinlich 
gemacht wurde, das Alum inium einen Umwandlungs- 
punkt hat, so lagen dio Verhaltnisso hier ganz ahnlich wio 
bei den ebenfalls liiirtbaren Eisen-Kohlenstoff-Legierungen. 
Da aber im  Gegensatz zu diesen Legierungen bei den 

temaren Aluminiumlegierungen die Abkuhlungsgeschwin
digkeit fiir die Festigkeitsandemng nicht entsclieidend 
ist, dieselbe sieli yielmehr ziemlich unabliiingig dayon 

allmahlieh und in  der Hauptsache boi Zimmertemperatur 
yollzieht, und auch die Bildung einer neuen Kristallart 
nach der Hartung mikroskopisch niclit nachgewiesen ' 
werden kann, so muB d'o Ursache der Festigkeitsiinderung 

boi den Aluminiumlegierungen eine andere sein ais beim 
Stahl. Wahrend die Hartbarkeit des letzteren auf der 
B ld u  n gs mogl i ch ke i t zweier Phascn yerscliiedener Zu

sammensetzung, des weichen Ferrits und des harten 
Martensits, beruht, findet efne derartige Entmischung in 
den ternaren Alum inium - Magnesium - Kupfermischkri- 
stallen nicht statt. AuBerdem liegen die dcrfraglichen Um-

!) Metallurgie 1911, 22. April, S. 225/7.
2) Zeitschr. f. anorg. und allgem. Chem. 1919,29. Ju li, 

S. 265/307.

X X III , ■

wandlung entsprechenden Haltopunkto oberhalb der yon 
W ilm  angegebenen Gliihtemperatur (500°), sodaB der 
betreffende Vorgang kaum einen EinfluB auf die Hart

barkeit haben kann. Eine befriedigendo Erklarung des 
merkwurdigen Verhaltens der Aluminium-Magnesium- 
Kupfei bgicrungen kann daher noch nicht gegeben werden. 
Ais Zusammensetzung fur dio terniire Vefbindung lieB sieh 

aus den yorhandenen Versuehsergebnissen dio Formel 
Ale Mg, Cu m it rd. 50 %  Al, 30 %  Mg und 20 %  Cu 
ableiten.

Das S ys tem  T ha lliu m - Z in n  ist bereits yor 

langerer Zeit yon K u rn a k o ff  u n d  P usch in1) untersucht 
worden. Nach diesem Diagramm sollte eine Reihe yon 

Misehkristallen yon 44 bis 100 Atomprozenten Thallium 
yorhanden sein. Die letzte Angabo uber das Auftreton 
eutektiseher Kristallisation findet sieh im  Diagramm der 

beiden Verfasser bei 40 Atomprozenten Thallium, die 
eutektisehe Horizontale zichen sie bis etwa 44 Atom-

O -to 20  30  W  SO 60  70 80  90  m
Al-om prozent Thallium

Abbildung 2. Zustandsdiagramm des Systems Tliallinm-Zinn.

prozenten Thallium. Ais gelegentlich einer geplanten 

Untersuchung Legierungen m it 45 und 55 Atomprozenten 
Thallium selbst nach liingerem Gluhen zwei Gefuge- 
bestandteile, primare Kristalle und reichliche Mengen 
yon Eutektikum, zeigten, fiihrto P au l F uchs2) eino 
Nachpriifung des Zustandsdiagramms dureh. Die Her- 
stellung der Legierungen erfolgte derart, daB zunachst das 
Zinn im  Reagenzglaso unter Wasserstoff geschmolzen 
und dann das Thallium in  kleinen Stueken unter dauem- 

dem, gutem Umruhren eingetragen wurde. Jedesmal 
wurden 10 g Legierung hergestellt. Zur Aufnahme der 
Abkuhlungskurye wurde das Reagenzglas m it Asbest 
umhullt und in  einen Tonzylinder yon entsprechender 

Wcito gestcckt. Das aus den thermischen Angaben er
haltene Zustandsdiagramm ist in Abb. 2 wiedergegeben. 
A C und B C sind die Kuryen des Beginnes der Kristalli

sation. Der eutektisehe Punkt C wurde boi 30 Atom
prozenten Thallium gefunden, seine Temperatur zu 166 °- 
K u rn a k o ff  und P useh in  geben 31 Atomproz-nte und 
170,2 "an . Aus den Langcn der eutektischen Halteze,iten 
ergibt sieli, daB das Gebiet der Mischkristalle bedeutend 

Weiner ist, ais es aus dem fruheren Diagramm prsichtlich 
ist. Die eutektisehe Horizonta’e D  E  geht bis 73 Atom-

i) Zeitschr. f. anorg. Chem. 1902, S. 101.

*) Zeitschr. f. anorg. und allgem. Chem. 1919, 29. Juli, 

S. 308/12.

102



790 Stahl und Eisen. Umschau. 40. Jahrg. Nr. 23.

Zahlentafel 1. E ig e n s c h a fte n  von  A lu  m i ni u m pro  bon.

JJnrke A Sarko B łlarke 0 '

. Durchmesser des Drahtes . mm 1 2 1 2 1 O

Reinheitsgrad 0/
/o 98-99 9S-99 99 99 99,5 99,5

Querschnitt . m m 2 0,776 3,11 0,795 3,15 0,793 3,11
Drahte bei 10 0 in  g/cm . . . . '2,71' 2,71 2,70 2,72 2,70 2,72
Spez. Widerstand bei 20 0 Mi kr ohm-cm 2,803 2,830 2,950 2,971 2,920 2,945
Temperaturkoeffizient a . . . 0,00444 0,00440 0,00419 0,00419 0,00417 0,00392

3 • • 0,00408 0,00405 0,00387 0,00387 0,00385 0,00302
Mittlerer Ausdehhungskoeffizicnt

0 bis 100 0 .......................... 235.10 235. 10~7 228. 10“ 7 229. 10“  7 2 3 2 . 10-7 229. 10~7
Zerreififestigkeit bei 14 °. . kg/mm2 16,0 16,5 22,9 25,3 23,4 26,1
Relatiye Dehnung bei 14°. . % 1.1 2.0 1.4 3.1 1.2 "2.2

Chemischo Analyse der Proben
t

Kohlenstoff............................... % 0,008 0,083 ' 0,041
Ku p f e r ................................... o/

/o 0,035 . 0,310 0,002
Blei . ....................................... ' o/

/o 0,010 Spuren Spuren
E is e n ....................................... o/

/o 0,560 0,700 0,094
Silizium  ................................... % 0,980 0,244 0,370
Sehwefel ............................... % 0,058 0,007 Spuren
A r s e n ....................................... 0/

/O Spuren, Spuren Spuren
Phosphor . . .  .................. 0/

JO Spuren Spuren Spuren
A l u n r n i u m .......................... 0/

/o 98,349 98,056 99.493

prozente Thallium. Hiermit stimmt auch der mikro- 

skoplscho Befund uberein. . Bei 70 Atomprozenten Thal
lium  sind noch deutlich primiirc Kristalle und Eutek- 
tikum  zu erkerinen, erst von 73 Atomprozenten an werden 
die Legierungen homogen. Bemcrkenswcrt ist dann noch 
ein zweiter Ilaltepunkt, der unterlialb der Temperatur 

der eutektischen Kristallisation auf den Abkiihlungs- 
kurven der Legierungen von 0 bis 73 Atomprozenten 
Thallium bei 144,5 0 auftritt, und der einer Umwandlung 
des gesattigten Mischkristalles m it 73 Atomprozenten 
Thallium entspricht. Die auf der Kurve H  6  angegebenen 

Punkte' entsprechen haltepunktartigen Vcrzó0erungert 

auf den Abkuhlungskuryen.
EinoWiedergabe in Frankreich ausgefiihrter Versuehe 

iiber die A bh iin g ig ke it der e lek tr isohen  u n d  
m eehan ischen  E igenschaften  des A lu m in iu m s  

von  der ehom ischen Z usam m ense tzung , die auf 

Veranlassung des franzósisehen elektrotechnisćhen Komi- 
tecs in verschicdenon staatliehen Anstalten durchgefuhrt 
wurden, veroffentlicht R . A p t1). Zur Untersuehung ge- 
langten Drahte von 1 und 2 mm Durchmesser von drei 

yerschiedenen Reinheitsgraden: 98 bis 99, 99 und 99,5 % . 
Die- Versuohsergebnisse sind in Zahl intafel 1 zusammen- 
gestdli. Aus diesen Zahlen folgt, daB die Drahte Markę A, 

die den geringsten Reingehslt haben, trotzdem den ge- 

ringstsn spszifischen Widerstand aufweisen. Im  Durch
schnitt betragt dieser 2,82 Mikrohm-em, er ist also um 
etwa 4 %  geringer ais d ;r niedrigste Wert, den d e Unter
suchungen unserer Reichsanstalt ergeben haben. Die 

Aluminiummarke C hat demgegenuber einen spezifischen 
Widerstand vón 2,93; dieser Wert entspricht unęefahr 
den Beobaclitungen der Reichsanstalt. Aus den genannten 
beiden Zahlen folgt also, daB steigender Reingehalt nicht 

unbedingt eine Erhohung der Leitfahigkeit m it sich bringt, 
eino Tatsaehe, die durch die Praxis auch wiederholt 
bestiitigt worden ist. Wenn man nun die chemisehe Zu

sammensetzung der Proben in  Beziehung zu dem spezi
fischen Widerstand zu bringen versucht, so findet man, 
daB bei der Markę A der Kol 1 mstoffgehalt nur ein Zfhntel 
des der Probe B und ein Fiinftel des der Probe C betragt, 
Damgegenuber ist dor Gehalt an Eisen und S lizium in der 
Probe A wesentlich groBer ais in  den Proben B und C. 
Daraus ergibt sich, daB offenbar im  wesentliclien der Ge
halt an Kohlenstoff die elektrische Leitfahigkeit des 

Aluminiums ungiinstig beeinflufit, daB dagegen eine Er

hohung oder Yerringerung des Gehaltes an Eisen und

S.lizium, wenn sie n iil.t gewitse Hochstgrenzen iiber- 
schroitet, keinen nennenswerten Ę.nfluB auf die elek- 

trischen Eigenschaften auszuuben scheint. Im  Gegensatz 
dazu wird jedoch wenigstens dem Anscheine nach die 
spezifische Fest gkeit der Drahte durch einen hoheren 
Kohlenstoffgehalt wesentlich heraufgesetzt.

O tto  R u ff  und B e rnhard  B e rgdah l') st:llten 
Versuche an iiber die Messung vón D am pfspan-  

nungen  bei sehr hohon T em pera turen  und  
machten hierbei gleichzeitig e inige B eobach tungen  

uber die L o s lic hk e it von K o h le n s to ff in  M eta llen. 
Das fiir diese Zweckc entwiekelte Verfahren ist ein dyna- 
misclies; das Sieden wird ais Kennzeichen dafiir* benutzt, 

daB die Dainpfsparfnung des erhitzten Stoffes diejenige 
der Umgebung erreicht hat. Die Feststellung des Siedens 
selbst geschicht bei gleichmaBig stsigender Temperatur 

nicht durch die Beobachtung der Blasenbildung des 
flussigen Stoffes, sondern durch die Feststellung dea 

Gewichtsverlustes des flussigen oder festen Stoffes. Die 
Art der Feststellung ist an d ;e'Schmelzbarkeit des Stoffes 

nicht gebunden. Das Verfahren wird zur Messung von 
Dampf di u -ken fur hochste Temperaturen benutzt und 

wird fur Temperaturen unter etwa 1200 0 in einem ge- 

wohnlichen Mrtalldrahtwiderstandsofen, bei hoheren Tem
peraturen im Kolilerolirwiderstandsofen ausgefubrt. Der 
zu untjersuehende Steff (ungef<ihr0,4 g) befindet. sich im 

heiBesten Teile des Ofens in einem T.egelchen aus Quarz 
oder Kohle (ebenfalls ungcfahr 0,5 g schwer), das an einem 

feinen Quarz- oder Wolframfaden hangt. Der Gewichts- 
verlust des verd.anipf?ndon Stoff33 wird mitt3ls einer 

in  dem Ofen eińgebauten Federwage yerfolgt. Ais Siede- 

temperaturen wurden gefunden:

Quecksilber . . 357 ° Blei . . . .
Cadmium . ,. . ' 785 «

. . 2305»

S'lber . . . . w 1950°

Antimon , . .. . 133015 Gold. . . . . . 2C00 0
Wismut . . . . 1490°

Zur Beurte'lung einer etwaigen Beeinflussung der 
Ergebnisse durch geldsten Kohlenstoff ist zu bemerken, 
daB der wahrend des Erhitzens b's zum Sieden von den 

Metallen aus den Wandungen des Kńliletiegołchens gelosto 
Kohlenstoff schlieBlich ais inchr oder mindergrobkristalli- 
sierter Graphit zuruckbleilt. In Anbetracht der geringen 
Menren H^s Metalleś, der groBen Oberflache des Tiegelchens

*) Elektrotcchnisehe Zeil schrift 1919, 5. Juni, S.'265/6.
*) Z i.u tl.r . f. anoig. und allgcm. Chem. 1919, 9. Mai, 

S. 76/94-
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und der verhaltnismaCig langsamen Temperatursteigerung Form des Qnerschnittes gelten, dureh welche der Brenner
darf angenommen werden, daB das Metali vor dcm Bjeginn im Gegensatz zu den iiblichen runden Brennern eine ■
des Siedens m it Kohlenstoff praktisch gesiittigt ist, dafi besonders geringe Bauhoho erhalt. Diese geringe Bau-

also die im  Tiegelchen verbleibendc Kohlenstoffmengo hohe wird in vielen Fallen bei Einbau eines soldien
einon SchluB auf die Loslichkeit des Kohlenstoffs bei der Brenners bei Dampfkesseln sehr willkommen sein. Auf
Siedetemperatur gestattet. Die diesbczuglichen Unter
suchungen ergaben, daB die Loslichkeit des Kohlenstoffs 

bei allen untersuchten Metallen nur Spuren betriigt bzw. 
sehr gering ist; oine -wesentliehe Beeinflussung dor Siede
temperatur ist aus diesem Grunde von der Verweiidung 
des Kohletiegelchcns nicht zu erwarten.

(ScbluB folgt.)

» Neuer Gasbrenner.

E in neuer Gasbrenner fur Kcssel, welbher in seiner 
Ausfuhrung erheblich von den bekannten neueren 
deutschen Brennern abweicht, ist in England durch 

Patent geschiitzt worden1). Im  Liingssdinitt gleicht dor 
Brenner einem Venturi-Rohr. Beim Ausstromen des 
Gases aus dem sich rerengenden Teil in  den sich 

erweiternden Teil des Brenners, also an der ehgsten 
Stelle des Langsschnitte3, entsteht bei riehtig gewiihlten 
Abmessungen ein Unterdruek, durch welchen die Ver- 
brennungsluft angesaugt wird. Ais Einlafiorgano fiir 
dieso Verbrennungsluft (Prim iirluft) Bind . verstellbaro 

Drehschieber m it Langssehlitzen angeordnet. Fur den 
EinlaB der Zusatzluft (Sekundarluft) sind am Endo des

Abbildung 1. Gasbrenner.

Bronners zwei gleiche Schieber yorgesehen. Ais be
sondere Eigenschaft des Brenners wird seino Selbst- 
regelung hervorgehoben, d. h. bei einmal eingestellten 

Luftschiebem soli das Vomfiltnis der Luftmenge zur 
Gasmenge in weiten Grenzen bei sehwankendem Gasdruck 
konstant bleiben. Unseres Eraditens wird dieses nur 
zutreffen, solange der Gasdruck am Eingang dos Bren

ners nicht erheblich vom atmosphiirischen Druck ab
weicht. Ais Yorzug des Brenners muB die rechteekige

1) Vgl. Tlie Iron and Coal Trades Review 1919, 
25. April, S. 507.

Abbildung 2, Einbau des Gasbrennere in einen Eteilrolirkeśsel.

nnseren Iiochofenwerken richtet man gern eine Anzahl 
Dampfkessel so ein, daB sio nach kurzer Umstellung 

sowohl m it Kohlonfeuerung ais auch m it Gasfeuerung 
betrieben werden konnen. Hicrbei stoCt man z. B. bei 
Wasserrohrkessoln auf Schwierigkeiten, weil zwischen 

Rost und unterer Rohrreihe nicht goniigend Bauliohe fur 
rundo Brenner vorhanden ist. Ilie r  wird der oben be- 
schriebene reehteckigo Brenner m it Vorteil anzuwenden 
sein. ,

Abb. 1  zeigt den Brenner in Vorderansicht und 
Langsschnitt, Abb. 2  ais Beispiel den Brenner in einen 
Steilrohr-Dampfkessel eingebaut.

Aus Fachyereinen.

Verein deutscher G ieflereifachleute.

Vom 25.' bis 27. Jun i 1920 hiilt der Verein Deutscher 
Giefiereifachleute in Berlin seine zelinte Hauptversamm- 
lung ab. Neben einer Besiohtigung dar GieBereianlagen 

von A. Borsig in Berlin-Tegel stehen auf der Tages- 
ordnung folgendo Yortriige:

1. Dr. W . M o e d e ,  Berlin: „Industriello Psyeho- 
teehnik der Gegenwart m it besonderer Bcriieksich- 
tigung des GieBereiwesens“.

2 . Oberingenieur Joh. C z o c h r a l s k i ,  Frankfurt
a.M ain: „KomgroBe und Korngliederung der Metalle 
und ihre Bedeutung fiir den GieBcrcibetricb".

3. Stahlwerksdirektor 25r.^ng. Erdmann K o t h n y ,  
Traison (N.-Oe.): „Dio Bedeutung des Elektroofens 
fiir dio GieBerei“ .

■4. Zivil-Ingonieur Joh. M o h r t e n s ,  Berlin: „Der 

wirtschaftliche Schmelzbetrieb in der EisengieBorei“ .

5. Ingenieur Ju l. H . W est, Stuttgart: „Kostenberech- 
nung in  Eisengiefiereien".

Iron  and Steel Institute.
(SchluB ron s*eltc 766.)

J. B i b b y sprach iiber dio

Entwicklung d s Elektrohochofens).

Beim Elektrohochofen wird ein Teil des beim ge
wohnliehen Blashochofen 2) zur Yerwendung gelangenden 
Brennstoffs dureh elektrischen Strom or3etzt, und zwar 
dor zur Erzeugung der erforderliehen Warme dienende, 
wahrend zur Reduktion der Eisenoxyde auch im Elektro
hochofen das ubliche Reduktionsmittel, Koks, Holzkohle 
odor Anthrazit, gebraueht wird. Es leuchtet ein, daB

!)  The Engineer 1919, 23. Mai, S. 513/5.
2) Im  Gegensatz zutn „Elektrohochofen" wird der 

ohne Elektrizitat betriebene Hochofen m it „Bla3ofen“ 
bezeidinet. Beide Ofenarten werden zur naheren Unter- 
scheidung weiter nach der Art des zur Yerwendung ge

langenden Brennstoff es bzw. Beduktionsmittels ent- 
sprechend gekennzeiehnet, beispielsweiso „Holzkohle-Bla3- 
liochofen" oder „Koks-Elektrohochofen“ usw.

Der Berichterstatter.
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Abbildang 4. Yerbraach an Strom und' 

Brenustoff in AłSlulngigkeit vom Kohlen- 

siiuregehalt des Gichtgases.

Fe, 0 ; + 3C + 3 CO —> 3 Fe O + 3C +  CO + 2CO 
3 Fe + 3 CO 3 Fe O + 3 C

In  den Ofc.ii eingefuhrt werden Eisenoxydul und 
Kohlenstoff, was dureli Pfeilo angedeutet ist, wahrend 
das Kohlenoxyd vom Ofen seibst geliefert wird. Auf ein 
Molekuł F©3 0| kommen drei Molekule C. Bei etwa 
250° (?) setzt dio Reduktion des Eisenoxyduloxyds zu 
EisenoxyduI cin, wobei ein Molekuł CO in CO, iibergeht, 
wahrend zwei Molokiile der insgesamt beim ProzeB ent- 
standenen drei Molekuło, wie auch die drei Kohlenstoff - 
atome, unverandert bleiben. Dio entstandene Kohlen
saure und das Kohlenoxyd entweichen, wahrend der ver- 
blcibende Kohlenstoff das Eisenoxydul bei hoherer Tem
peratur (anfangend bei etwa 800 °) zu Eisen reduziert, 
was dureh dio zweite Gleichung angegeben ist. Das 
SchluBcrgebnis sind drei Atome Eisen und drei Molekule 
Kohlenoxyd; eins von den letztoren oxydiort, wie er- 
wahnt, beim Aufsteigcn im Ofen, so daB schlieBlich ein 
Molekiil CO., und zwei Molekule CO ais Gas aus dem 
Ofen entweichen. Auf 3 X  66 Gewiehtsteilo Eisen kom
men demnach 3 X 1 2  Gewiehtsteilo Kohlenstoff, was einem 
Kohlenstoffverbrauch von 21,4 ofa des Eisenausbringens 
entspricht oder 214 kg je t erzeugten metallischen 
Eisens.

Nach Bibby sollen zurzeit 20 Elektrohochofen im 
Betrieb und 12 weitere itn Bau sein. Ueber die GroBen- 
verhaltnisse gibt Zahlentafel 1 Auskunft. Abbildang 3. Schaltschema bei acht Eiektroden.

des Blashocliofens, sio ist jedoch bei den neueren Oefen 
Ycrląsscn, da sio don gegenuber dem Blashochofen ge- 
anderten Volumenvcrhaltnisson Reehnung triigt.

Den ReduktionsY-organg im  Elektrohochofen bei 
Verwendung von Eisenoxvduloxyd stellt Bibby durch 
folgendo Gleichungen dar:

Abbildang 1. Scbaltschema bel vier 

Eiektroden.

Abbildung 2. Schaltschema bel. seclis 

Eiektroden..

die Verwendung des Eloktrohochofens an Stelle des Blas- 
hochofens nur dort in Frago kommt, -wo der elektrische 
Strom gegenuber den sonst iiblichen Brennstoffca ge- 

niigend billig ist, was im allgemeinen nur fiir wasser- 
kraftreiehe Gegenden zutrifft. Nach Bibby benbtigt nun 
bei bestimmten Vcrhiłltnissen, unter denen irn Blashoch- 

bfen 1 t Roheisen auf jo 1 t  Koks erblasen wird, der 
Elektrohochofen 0,3 t Koks und 0,3 PSi. Ohne Be- 
riicksiclitigung dor anderen Faktoren stehen sich also 

die Kosten fiir 2,3 t Koks und dicjenigen fiir 1 PSi 

gegenuber.
Dic Form dos Elektrohochofens entsprach liinsicht- 

lich des Schachtes und der Rast urspriinglich derjenigen

Zahlentafel 1. 

E l o k t r o h o o l i o f e n .

Dio Zahl der Eiektroden 
ist naturgemaB abhiingig von 
den Ofenabmessungen; sie 
muB ferner so gewahlt sein, 
daB die \Yarmeverteilung im 
Ilerd eino geniigend gleich- 
maBigo ist, und daB die er- 
fordorlieho Strommonge in 
den Ofen eingefuhrt worden 
kann. Der kleinste in  der 
P iax ij gebriiuihUchste Ofen 
hat eine elektrische Leistung 
von 2500 PS bei vicr Elek-
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troden. Das Schaltschoma geht aus Abb. 1 liervor. Der 
zur Verfiigung stehendo Drchstrom wird m it H ilfe der 
Scottsehen Sehaltung iimgeformt und der Sckundiirstrom 
derart gestaltet, dali zwischen jeder Elektrodo und dem 
Nullpunkt N  jo orno unabhiingige Phaso entsteht. Auf 
dieso Weise wird dor Spannungsabfall zwischen zwei be- 
naelibarten Elektrodon 1,4 mai so groli wie derjenige 
zwischen je oiner Elektrodo und N  (dio Potentiale wird 
durch die stark ausgezogenen Goraden dargestellt). Der 

Spannungsabfall ist sorait proportional dem Abstand.
Abb. 2 zeigt dio Sehaltung bei einem 4000-ps-0fen 

m it seehs Elektrodon. Sie ist aueh hier so gewahlt, daB 
seclis gloieho Pliasen ontstohen. Die stark ausgezogenen 

Linien geben auch hier wieder ein B ild fiir dio Er- 
hitzung und damit fiir  die Warmevertoilung. Abb. 3 

zoigt die Sehaltung fiir einen mit acht Eloktroden aus- 
gerusteton 6000-PS-Ofcn. Die Transformierung gesehieht 
durch fiinf Transformatoren. Es wurde zu weit fiihren, 

die elektrischen Verhiiltnisse dieser yerwickelten Schal- 
tung ausfiihrlich zu behandeln; es soi nur erwiihnt, daB 
bei dor gewiihlten Anordnung der effektivo Spannungs- 
unterschied zwischen jo einem Elektrodenpaar pro- 
portional dem Abstand zwischen den Elektrodenmittcn 
ist. Boi dieser Proportionalitat wiirde aueh, auf den ge
samten Stromwegen im  Ilerdo gleichen spezifischeD 
Widerstand vorausgesetzt, dio Stromstiirke, und damit 
dio entwickelto Wiirmo, an jeder Stelle der Verbindungs- 
linien der Abb. 1 bis 3 dieselbo sein. Dieso Gleiohheit 
liegt jedoch nicht vollig vor, insbesondere wegen des 

hohen Spannungsabfalls zwischen jeder Elektrodo und 
dem umgebenden Materiał, so dali die Warmeerzeugung 
nicht ganz gleichmafiig ist.

Dio erreiohbaro hoho Temperatur bei zieinlich gleicli- 
maOiger Verteilung nennt Bibby einen besonderen Vorteil 
de3 Elektroliochofens gegenuber dcm Blashochofcn, in 
dem dio zu erzielendo Temperatur nach oben hin durch 
die Verbrennungstomperatur an den Eormen gegeben 
ist, die rd. 1800 0 betragt. Demgegoniiber sei cs ohno 
Schwierigkeiten moglich, im Elcktrohochofen eine Hcrd- 
temperatur von 20000 zu erzielen, wodurch eine ba- 
sisehere Fiihrung des Betriebcs moglich sei.

Der Stromvorlauf im Hord ist nieht immer hori- 
zontal; or erloidet durch das gesclimolzeno Eisen eine 
ntehr oder minder starkę Abweicliung. Je mehr das 
Fliissigkeitsbad anwaehst, um so geringer wird aucli der 
elektrische Widerstand, so dali es von einem bestimmten 
Zeitpunkt ab nicht mehr moglich ist, dem Ofen geniigend 
Energie zuzufiilireu. Das Eintrcten dieses Punktes muli 
durch fruhzeitiges Abstechen verhindert werden.

Um das Ilerdgewolbe des Elektrohoehofcns vor der 
Zerstorung zu schiitzen, wird ein Teil der Gichtgase nach 
erfolgter Kiihlung durch nach oben geriehtoto Formen 
gegen das Gewiilbe geblasen. Bis zum E intritt dieser 
Gase und der primiir im Gestell entstandenen in  den 
Schaclit ist ihre Temperatur betraehtlieh hoeh, so dali 
sie den unteren Teil der im Schaeht befindlichen Be- 

schickungssaulo erwiirmen und gleichzeitig reduzierend 
auf dieso einwirken. Werden zu der erwahnten Ge- 
wolbekiihlung zwei Drittel der Giehtjrase verwendet, so 

wird im Durchschnitt jedes im Gestell entstandene Gas- 
teilchen dreimal den Schacht durchstrcichen.

Der Energieyerbrauch des Elektroliochofens je Tonno 
Roheisen ist von versehiedonen Faktoren abhangig, ins
besondere vom Eisengehalt des Erzes, vom Kohlensaure- 

gehalt des Gichtgases und von dessen Temperatur. H in 
sichtlich des Kohlensauregehaltos im Gichtgas ware cs 
naturlich fiir den Ofenprozeli selbst am giinstigsten, 
wenn alles Iiohlenosyd zu Kohlensaure yerbrennen wiirde, 
d. h. wenn alles Kohlenoxyd im Ofen zur Reduktion des 

Erzes benutzt Und sich dadurch zu Kohlensaure osydieren 
wiirde. Bekanntlich ist dies nicht moglich; Bibby gibt 
ais fur den Betrieb gunstigstes Verhaltnis in der Gas- 
zusammensetzung 2 CO -{- CO.,1) an, was 56 Gew.o/0 CO 
und 44 Gew. o/o C02 oder 67 Vol.o/o CO und 33 Vol.o/0 

C02 entsprieht. Abb. 4 zeigt den Stromverbiauch in

KW st jo t  erzeugten Roheisens in Abhangigkeit yom 
Eisengehalt des Erzes und vom Kohlcnsauregehalt des 
Gichtgases und ferner den Vorbrauch an Brennstoff in 
Tonnen Kohlenstoff bzw. Koks jo Tonne erzeugten Eisens 
in Abhangigkeit vom Kohlensiiuregehalt des Gichtgases. 
Ais Durchschnittsgehalt des Gichtgases an Kohlensaure 
konnen 22 Vol.«/o angenommen werden, was einem Strom- 
yerbrauch yon 1500 KW st bei 60prozcntigem Erz ent- 
spricht. Ji. JJurrer.

R. G. M e r c e r 1) machto einige Angaben iiber 

Die britische Elektrostahlindustrie.

Zurzeit sind yorhanden 111 elektrische Oefen m it 
einer Gesamtstromaufnahme von 112 000 K V A ; 24 da- 
von dienen abor zur Herstellung von Schwedisch-Ei?cn- 
Ersatz, Kupfcr-Nickel, Mangan-Kupfer und Ferrolegio- 

rungen. Eigentlioho Elcktrostahlofen sind also 117 Yor

handen mit einer Stromaufnahme von zusammen 
98 769 KVA und einer Fassung von 384 t  m it einer 
angeblichcn Monatsleistung von 31 170 t. Hieraus wurde 
sich eino Jahreserzcugung von 405 000 t ergeben, dio 
aber tatsaehlich nicht erreicht wird. Zahlentafel 1 gibt 
einó Uebersicht iiber die yorhandenen Elcktrostahlofen.

Zahlentafel 1. U e b e r s i c h t  d e r  b r i t i s o h e n  
E l c k t r o s t a h l o f e n .

Bauart Zahl
Gesamt-

Fassung:

t

Ge*amt>
Strom*
auf-

nahtue

KYA

Angeb-
lichcH

monatl.
Aui-

brinęrn
t

Elektrometall-Oofen '. 

Greayes-Etohells . . .
H ó r o u lt .......................
Rennerfelt .................

Snyder ........................
Sondorbauarten . . . .
S ta s s a n o ....................
S to b ic ..........................

27
20
45
4
0
2
2

5-

-73

64
180%

7

W
2
2

45/4

20 274 
18 830 
43 220 

1 895 

3 150 
750 
600 

10 050

6 740 
5 680 

13 760 
750 

1 200 
280 

240 
2 000

117 384 98 709 31 250

Davon entfallen auf Herstellung von FormguB

EIcktrometall-Oefen . 
Greayes-Etohells . . .
H e ro u lt .......................

R e n n e r fe lt .................
Snyder..........................
Sondorbauarten . . . .
Stassano ....................
S to b io ..........................

13

4

7
2

6
2
2
1

25%
7

16

»VŁ
2
2
5

8 139
2 050 
4 150 

1 100

3 150 
750 
600 

800

2 900 
700 

1 560 
440 

1 200 
280 
24 
400

* 37 7-ły2 20 739 7 72U

ZaMentafol 2, 
b r i t i s c

G r o f ie  u n d  L e i s t u n g  d e r  
l e n  E l e k t r o s t a h l o f e n .

Erzeugnls
Ofen-

grofle

t

Strom
auf

nahme

KYA

Scbmelz-

dauer

9t

Schmd 
zusgfn 
Im Tage

Anpeb-
llihe

5Ionat»-
lclstung

t

Blocke.............
FormguB . . .

Blocke .............
FormguB . . . 
Blotkę. . . . .  
FormguB . . .

Blocke.............
FomguB . . . 
FormguB , . .
Blocke.............
B locke.............
Blooke.............
Blooke.............

%

%
iy 2

11/2„
2 - 2 %
2 - 2  y2
3 — »y*
3 - 3  y ' 

5/
6

7
10
15

250

250
500
500

650
050
850
850

1 000

1 500
1 800
2 500
3 000

2.75
2.25
3.25

3.00
4.25
3.5
5.75

4.75
4.0

7.5
7.5

7.5
7.5

7
8 
6 

7
5
6 
4

4
5 
3 

3 
3 

3

70 
80 

180 ' 

200 
220 
240 
280 

280 
500 
360 
420 
600 

900

1) Ygl. Gleichung auf S. 792. i)  The Iron Age 1919, 5. Juni, S. 1497/8.
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44 o/o zugcnommen. Bekanntgemaeht wurden 10 435 
(1918: 6233). Einapriiehe liefon 2716 (1765) ein, Be- 
eehwerden 1858 (2021). Yersagfc wurden naeh der Bo- 
kanntmaehung 235 (247) Anineldungen. Erteilt wurden 
7766 (7340). An Nichtigkeit-santragen gingen ein 138 
(137). Verniehtet wurden 19 (9). Am JahresschluB 
waren 54 156 (50 295) Patento in Kraft.

I I .  G e b r a u e h s m u s t e r .  1919 wurden 51 326 
(1918: 30 882, 1913: 62 678) Gebrauehsmuster angcmoldet 
und 34 000 (20 800) eingetragen.

I I I .  W  a r e n z o i o h e n. 1919 gingen 28 780 
(1918: 11 980, 1913: 32 115) Warenzeiehen ein, daron 
wurden 12 175 (6637) eingetragen.

An G e b u h r e n  gingen 1919 ein 13 452 153 M  
(11 068 200 J i) .  Bis Ende 1919 iat in 56 677 (46 333) 
Fallen eine Stundung von Patentgebiihren bewilligt wor
den. Auf das Jalir 1919 entficlen davon 10 344 (11 185) 
Antrage.

Deutsche Reichspatente.

KI. 49 e; Nr. 313428. 
c /  \ TOrn 7. Ju li 1918. H e in r ic h

N ik o la je w sk i i. A m b rock  > 

boi H agen  in  W estf., Post 
[}f A /\\ D e ls te rn . Fallhammer mil
I j l  e Drahłseil ais Zugglied.
fjh( (© )  . O  Das den. Hammer bar a

IU  tragende Drahtseil b ist an

§YS\ J / j  einem mitReibungsgliedernc

i  gefiitterten federnden R ing  d
| befestigt, der lose um  die
| d. Hubscheibo e gelegt ist und
,1 dureh oine Druckrolle f an
i  || sio angepreBt wird. W ird

| Rolle f auf den R ing  d aufgedruckt, so

i  wird der Bar a hochgezogen, hingegen bei
Abheben wieder fallen gelassen.

KI. 18a.Nr. 313450.Tom 23. August 1917. 
Esehweiler- Bergwerks - Vere in  i n  

,a. Esehweiler-Aue. yer
fahren und Vorrich ung 

5. zum Wiederherslellen be- /*
schddigler Wind- wid h \

SMackenformcn sowie der Formkiih!- t ,|'j 1
kasten an Hochofen u. dgl. ' i

Beim VerschlieBen von nieht zu h
groBen Lochem in der Form o. dgl. wird lj

diesem Loch gegonuber in  der Innen-
wand der Form ein Loch hergestellt — -< 
und ein Bolzen a, der m it Gotfinde , . ......... .
versehen sein kann, durch boide Locher 

gesteckt und an beiden Formwiinden —
vernietet. Ist das Loch ein langliches, - ....~1
so werden zwei oder mehr Bolzen ein- ---------------------------

ł )  Ygl. Blatt fiir Patent-, Mustor- und Zeiehen- 
wesen 1920, Heft 3/4, S. 49. —  Wegen Papier- und 

Kpstcnersparnis sind dio ilitteilungen seitens des Amtes 
wieder auf das SuOersto bcschrankt worden.

KI. 24 f, Nr. 314 239, vom 22. Ju li 1916. Georg 
S u tto r lin  in  H am burg-B lankenese . Hohler Plan- 
rost aus mehrfach hin und her gebogenen Rohren.

D e Umbiegestellen der Rohren a von Dreiecks- 
querschn;t t  sind derart gegeneinander yersetzt, daB dic 

hohlcn Roststabe naho beicinander liegen konnen.

KI. 18 c. Nr. 314 313, vom 26. Oktober 1918. Y ic to r  
F a b ia n  in  Spandau . Vorrichłung zum Harten langer 
WcrkntUckc von kreisfórmigetn Querschnilt zwischen beweg- 
len Platten oder Walzen.

Das zu hartende Werkstuck von kreisrtindem Quer- 
schnitt wird im  Hartebade a zwischen kreisform:gen 
Platten b und Walzen c hin und her bewegt.- D  e Platte b 

ist beweglich angeordnet und auf Federn d federnd ge- 
lagert, so daB das eingelegte Werkstuck zwischen b und c 
gehalten wird. Die Walze c wird mittels des Handhebels e 

beweet.

KI. 24 f, Nr. 313 277, yom 25. Ju li 1915. Dr. B e rn 
ha rd  B rand is  in  E lb e r fe ld . Rost aus vollen Staben 
mit einem Querkanal fiir den Killdwasserdurchtritt.

Das wirklieho FormguB-Ausbringcn monatlich be

trug nur 5019 t.
Fiir eino bestimmte Anzahl Oefen und eino gewisse 

Zeit hat der Verfasser das wirkliehe Verhaltnis von 
angeblicher Leistung und wirklichem Ausbringon bei 
Herstellung von Blockon zu 59 o/o, bei FormguB zu 
46 o/o festgestellt. E r bespricht noch allgemein Storun- 

gen durch Stromlicferung, dureh Yersagen der Oefen,

Kiihlrwgo, Elektrodonfassungcn, Transformatoren. Der 
ElektrodenTerbrauch war. am Snydcr-Ofen 3,5 kg (Gra- 

phitelcktrodcn), beim Stobie-Ofen 3,25 kg (Graphit), 
beim Hćroult-, Greaves-Etchełls- und Elektromctall-Oefen 
6,5 kg f. d. t StaliJ. Uebor das Verhaltnis von 
GroBe dor Oefen und Leistung ' gibt Zahlentafel 2 

Auskunft.
B. Neumann.

Patentbericht.

Vergleichende Statistik des Reichspatent- 

amtes fiir das Jahr 19191).
I .  P a t e n t  w e so n .  Im  Jahre 1919 wurden 43 279 

Patentanmeldungen cingoreichfc (1918: 30 049, 1913:
49 532), damit hat ihre Zahl gegen daa Yorjahr um

gesetzt und yernietet. Sind Risse in der Forinwand 
entstanden, so werden sie durch mchrere Bolzen zusammen- 

gezogen und geschlossen gehalten. Bei groBeren Lochern 
werden keilformig und prismatisch gestaltete VerschluB- 
korper b eingesetzt und durch Vernieten, Verstemmen 

oder Yerschrauben an den Wanden der Form abgedichtet.
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Der Sehlitten a fiir die Druckwalzen b wird yon 
einem oder mehroren Querhauptern c getragcn, dio in 
untsrhalb des Grundrahmens d angeordneto Schienen e 

gefuhrt werden uud dadurch vor herabfallendem Zunder 
und Kuhl wasser geschutzt sind. Ferner besitzt der 

Solilitten a einen Kropfkopf f zum Aufnehmen derAn- 

driickkraft.

Patente der Ver. Staaten von Amerika.

Nr. 1 134 127 und 1 134 128. Herbert Champion 
Harrison in Łockport, N. Y. Ferrosilizium und Ver- 
fahren seiner Herstellung auf elektrometallurgischem 
Wege.

Nr. 1 134 129. D. V. Ferrosilizium von bestimmter 
Zusammensetzung.

Nr. 1 134 348. Tonis Preks in St. Petersburg, RuBld. 
Vorrichtung zum Yerdichten von Blocken durch Druck.

Nr. 1'134 396, 1 134 397 und 1 134 398. Alesander 

Mc Carte in  Newark, N. J . Formmascliine.
Nr. 1 134 484. W illiam Marshall Pago in Ridley 

Park, Pa. Langsgeteilto GuBform.
Nr. 1 134 568. Bruce Walter in Pittsburgh, Pa. 

Anlage zum Trocknen von Gcblaseluft durch Unter- 
kiihlen mittels Kuhlfliissigkeit.

Nr. 1 134 683. Heinrich ICoppers in Esscn-Euhr. 
Ofen zur Erzeugung von Koks und Gas.

Nr. 1 135 016. Joseph L. H itler in  Mattapoisett, 
Mass. Elektromagnetischcr Scheider.

Nr. 1 135 025. George M. K lug in  Jonia, Mich.
Klappboden m it MetallauslaB fiir Kuppelofen.

Nr. 1 135 381. Edward F. Kenney in Westmont
borough, Pa. Aufsatz fiir Blockformen.

Nr. 1 135 996. George Diefenbach und Harry Wal- 
dorf in Granite City, J ll. Plattenwalzwerk.

Nr. 1136 670. Hans Goldsehmidt und Otto Weil 
in Essen-Kulir, Legierung aus Ferrotitan und Aluminium.

Nr. 1 136 861. W illiam  W . Briorly und Thomas M. 
Scanlon in Millbury, Mass. Warmofen.

Nr. 1 137 144. Edward F. Kenney in Westmont

borough, Pa. Yerfahreu zuin GieBen von Blocken unter
Verwendung eine3 Aufsatzes aus warmeisolierendom 
Materiał2).

Nr. 1 137 244. Thomas E. Thomas in  Niles, Ohio. 

Gekiihlter Ilochofcnsćhacht.
Nr. 1 137 264. Em il Gathmann in Baltimore, Md. 

Blockform.
Nr. 1 137 293. Friedrich Schonemann in Friedrich- 

Wilhclmshiitte a. d. Sieg. Ilarteofen.

Nr. 1 137 378. W illiam  N. Best in Neuyork, N. Y. 
Sehmelzofen.

Nr. 1 137 415. James G. Morgane in Jackson, Ohio. 
Vorriehtung, Kalk in  tieferen Nivcaus in den Hochofen 
einzufiiliren.

Nr. 1 137 559. Utley Wedge in  Ardnioro, Pa. Elek- 
trischer Ofen.

Nr. 1 137 638. W illiam  C. Lang in  Cleveland, Ohio. 
Yorrichtung zum Zusammenpresscn von Sand in  Form
kasten.

Nr. 1 137 681. Albert Voglor in Dortmund. Ver- 
fahren der Erzeugung von Stahl und einer hoehwertigen 
Phosphatschlacke im Herdofen oder elektrisehen Ofen.

i)  Vgl. auch Nr. 1 135 381.

Dio Vollrostątabo a sind ein^dn m it ciirT Quer- 

bohrung b yersehcn. Sie werden durch zwoi yersenkto 
Schrauben c und d Q.noinandergopreBt, wobei die Dich 
tung der Stiibo durch Foder und nutartiges Ineinander- 
greifen bewirkt wird.

Kl. 18 c, Nr. 314 366, vom 27. April 1917, Erich 
Vogt in  B o rg isch-G ladbach . M it Gas gejullte Blank- 
gliihmuffel. K1.18'' Nr. 313 386. vom 13. 

ren  in  N e u k ó lln .  Kopf 
oder Gewólbe fiir Herdo en.

Der Kopf und das Gewolbo 

d?s Martinofens sind aus 
Rippenp’atten a laut Patent 

312 905 (vgl. St. u. E. 1919,
S. 1606) zu;ammengC5etzt.

Um bei Blankgluhmuffeln einen ununterbrochenen 
Betrieb zu ermogllchen, ohne da'3 Fiillgas durch die Be- 

dienungsoffnung cntwe.chen kann, ist erfindungsgemaB 
der Muffelkopf m it einem Dusenring a yersehen. Durch 

dessen Dusen werden Dampfe, Gaso oder Flussigkeitcn 
ausgeprcBt, dio sieh ais dichter Sclileier yor- die Muffel- 

óffnung legen und ycrhindcrn, daB Muffolgase austreten.

KI. 49 f. Nr. 314 226, 
yom 29. August 1918. Jo- 
sef H cnrich  in  D usse l
dorf. Vorrichtung żumBie- 
gen slabjói miger Korper.

Zum B egen des Sta- 
bes w dient cin bei b 
drehbar gelagertes Schei- 

behstuCk a, das einerscits 
den zum Festklemmeii des 
Werkstuckes dienenden, 

in Fiihrungen e yerschieb- 
baren Sehlitten d und 
anderseits einen bei f ge- 

lagertcn W  nkolhebel g 
tragt. Letzterer ist an 
einem Hebel ra t  dem 

Sehlitten d und ara an- 
dern Endo ra t dem Ge- 

stange h derart yerbun- 
den, daB beini Anz'elien 
des Gcstanges h zunachst 
das Werkstuck fest gc- 

klemmt und sodnnn das 
Scheibenstuck gedreht 

und beim Riickwarts- 
bewegen letzteres wieder 
gelost w rd.

F r i t z  W  ee -

Kl. 7 f,
n i ng  A.-G. in

16. Januar 1918. J . Ban-
;stf. Beifenwalzwerk.
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Wirtschaftliche Rundschau.

Die Lage des deutschen Eisenmarktes im Mai 1920.

I . R H E IN LA N D  -WESTFALEN. —  Dio allgemeine 
Geschaftslage der rheinisch-westfalischen Eisenindustrie 
Snderto sieh gegen die Vormonate nur insoweit, ais sieh, 
ausgehend von der Besserung des Markkurscs, im Laufo 
de3 Mai eine Absehwachung des Eisengesohaftes und ein 
Zuriiekgehen der Nachfrage nach manchen Erzeugnissen, 
namentlich nach \veiterverfeinerten, bomerkbar macht®. 

Dagegen wurdo eina Reihe anderer Erzeugnisse, wio 
Stab-, Band-, Formeisen und Schienen, noch dringend 

begehrt, ebenso wie auch die Nachfrage aus dem Aus- 
lando anhielt. D io Werke waren daher durchwcg gut 
beschaftigt, soweit nicht Kohlenmangel zu Einschriin- 
kungen zwang. Die Kohlenfrage ist es denn auch, die 
unser ganzes Wirtschaftsleben beherrscht, und alles hilngt 
davon ab, ob w ir in der Lage sind, dic Kohlcnfordcrung 
zu ateigern. Unserę Lieferungsverpflichtungen in Kohle 
dera Vielverband gegeniiber, die m it dem 1. Jun i in 
voller Hohe einsetzen, sind im Vergleich zu unserer Ge- 
samtforderung so grofi, dafi w ir ohne Steigerung der 
Fordermengen dio Eisenindustrie nicht ausreichend mit 
Kohle versorgen konnen. Damit entfiillt aber die Mog
lichkeit, dio Erzeugung von Eisen und Stahl zu lieben, 
was unbedingt notig ist, wenn der Inlandsbedarf aua- 
reichend gedeckt werden soli.

Dio Vorsorgung m it Rohstoffon, wio Kalkstein, Kalk 
und Dolomit, war im allgemeinen leidlich, ebenso hob 
sich die Zufuhr von inliindischen Erzen. Ausliindischo 

Erze dagegen fehlten stark; die Vorrate an Mi netto sind 
langst yerbraucht und ncuo Mengen werden nur unzu- 
rcichend geliefert. Aud i die Anlieferung von Sohwcden- 
erzen droht zu stooken. In  Gellivara und Kiiruna ist 
Streik, in Griingesberg stellten dio Arbeiter ein am 
25. Mai abgelaufene3 Ultimatum, dem ein Streik folgen 
wird. In  Narvik kiindigtcn dio Arbeiter zum 31. Mai 

dio Tarifo, so dafi auch dort ein Ausstand bovorsteht, der 
sich auf Lulea und die mittelschwedischen Hafen aus- 

dehnen diirfto.
Die E i s e n p r e i s o  gingen im Berichtsmonat zu- 

riick. Es ist offensichtlich, dafi wir in den langst er- 
warteten Abstieg von den hohen Preisen eingetreten sind, 
wobei sich beobachten lafit, dafi dieso Erscheinung nicht 
allein auf den Inlandsmiirkten zutago tritt, sondern 
zwischenstaatlichen Charakter trfigt. Insbesondere Eng
land und Amerika zeigen don gleiehen Prei3riickgang, 
was den Schlufi zuliifit, dafi es sich nioht um cin voriiber- 
gehendos Abflauen handeln kann, sondern mn Riick- 
schlage, die zwar noch in ihren Anfangen stecken, dio 
aber zwangsliiufig auf dem einen oder anderen Wege 

zum Abbau der hohen Preise und zu einer einigermafien 
wieder natiirlichen Preisgrundlage zuriickfuhren miissen. 
Namentlich wird dies der Fali sein, wenn die Besserung 
der Mark anhiilt und, dieser folgend, eine Herabsctzung 

der Lohno und Gehalter stattfindct. Nur auf dieso 
Weise konnen wir schlieBlich zu einer Gesundung kom
men, wobei vor wie nach Voraussetzung ist, dafi die E r
zeugung m it allen Mitteln gehoben wird.

Der in unserem letzten Bericht erwahnten Yerord
nung zur Ilebung der Eisenwirtschaft sind Ausfuhrungs- 
bestimmungen iiber dio Aufienhandclskontrollc und der 
Tarif dor Ausfuhrabgabe zur Forderung sozialer Auf
gaben gefolgt. Ueber diese Ausfuhrabgabe kann jetzt 
sehon gesagt werdan, dafi der Zeitpunkt ihrer Einfiih- 
rung verpafit ist. Sie mufi und wird daher wieder ver- 
'flchwinden, denn dio Abgabe ist niehts anderes ais ein 
nnzeitgemafier Ausfuhrzoll auf den Yollen Rechnungswert 
der Ausfuhr. Dafi die Abgabe um so unmoglieher wird, 
je mehr der W ert der deutschen Mark steigt, dor Aus- 
fuhrerlos in 1 Tarle also abnimmt, ist klar. Dagegen halt 

die Steigerung der Selbstkosten an. Deutschland m u f i 
also einerseits ausfuhren, ist aber anderseits unter solchen

Umstanden dazu gar nicht in der Lage. Und daneben 
steht sogar noch eine allgemoine Ausfuhrabgabe in Aus
sicht, dio ais Ausgleichsabgabe gedacht ist! N immt man 
noch das andauornd iiberaus langsame Arbeiten der Aus- 
fuhrbewilligung3stellon und doren ebenfalls zu Laston des 
Lieferers gehendo Kosten hinzu, dann sieht das alles 
einor Ausfuhrs p e r r o geradezu iihnlich.

D io  V e r k e h r s v e r h a l t n i s s o  entwickelten 
sich im Berichtsmonat im allgemeinen zufriedenstellend,

. so dafi im grofien ganzen sowohl fiir Kohlen wio auch 
fiir Erze ausreichend Wagen yorhanden waren. Dio 
Wagengestellung im Ruhrkohlenbezirk gestaltoto sich 
folgendermafien:

in der Zeit fu;erfordert gestcllt es fehlten

Yom 1. bis 8. 5 / 120 745 131 741 —
vom 9. bis 16. 5. 150 323 115 C69 361
vom 17. bis 24. 5. 123 608 131 492 810
vom 25. bis 31. 5. 125 151 120 124 9853

ln  der zweiten Halfte dos Monats fehlten O-Wagen, ein
mal infolgo der verstiirkton Lebensmittolzufuhr,- fiir die 

diese Wagon benutzt wurden, dann aber auch infolge der 
hoheren Anforderungen der Zeehen. Dio Sondorwagen- 
gestcllung war im Berichtsmonat vollig unzureichend. 
Grofier Mangel herrschte besonders an SS-Wagen von 

15 bis 18 m Lange, auch G-Wagen wurden nur in un- 
zureiehendor Weise gcstellt, da die Militarverwaltung sio 
fur Truppenboforderung beanspruchte.

Die Kohlenzufuiiron nach den Iliifen waren im Mai 
so umfangreieh, dafi Kahnraum fehlto und dio Kipper 

wegen Ueberfiillung einigo Zeit gosporrt werden nmfiten. 
Dio Verladungen auf dem Rlieine waren bei gutein 
Wasserstand ununterbroehon sehr lobhaft und hatten 
noch gestcigert werden konnon, wonn sich nieht wieder
holt Mangel an Kahnraum bomerkbar gemacht hatte. 
Auf den Kaniilen herrschten die gleiehen ungiinstigen 

Vcrkehrsverhaltmsso wio im Vormonat. Dor zur Ver- 
fiigung stohende Kahnraum war vollig unzuroichend, um 

die Guter, namentlich Erzo, rcchtzcitig abzunehmen. In- 
folgedo3son wurden dio grofien Erzdampfer nur langsam 
geloscht, was wiederum die Erzzufuhr beeintriichtigte.

Im  Gegensatz zu den Unruhen in den beideu vorher- 

gehenden Monaton vorhielt sich dio A r  b e l t  o r sch a f t  
im Mai ruhig, audi grofioro Arbeitorkiunpfe fanden nicht 
statt. Nur der 1. Mai wurde von der Mohrzahl der Belcg- 
schaft gofeiert. Die Mitglieder der aufgelosten Sicher- 
heitswehron wurden nach Moglichkeit ihrer friiheren Be- 
schiiftigung wiedor zugefiihrt. Dio Lohnbewegung kain 
zu einem gewisson Stillstand. Die Vereinigung der deut
schen Arbeitgebervcrbando fafito einen BeschluB, in dom 
allen Mitgliedsvcrbiinden empfohlon wird, m it Riicksicht 

auf die veranderto Wirtschaftslago wcitero Lohn- und 
Gehaltsforderungon abzulehnen.

D o r  K o h l o n b e r g b a u  wurdo im Berichts
monat durch keine inner- oder aulicrpolithchen Ereig- 

nisso gestort. Infolgedessen konnto sich die Forderung 
im  Mai, da auoh die Ueberschiehten der Bergleute 

' regelmafiig Yerfahren wurden, weiter heben. Ebenso bot 
dio Eisenbahnwagengestellung im allgemeinen zu Be- 

schwerden keinen Anlafi, so dafi aufier den frisch ge- 
fijrderten und liorgestollten Mengen bestiindig Kohlen 
und Koks Yon don Lagern der Zochen Yerladen und ver- 
sandt werden konnten. Obwohl also Forderung und Ver- 
sand zunalimon, konnte trotzdem an dom grofien Mifi- 
verhiiltni3 zwischen Lieferungsmoglichkeit und Brenn- 
stoffbedarf niehts Neunenswertos geiindert werden, viel- 
mehr ist selbst bei einer weiteren Steigerung der For- 
dorung eino Verseharfung der Lago wegen der am 
1. Ju n i einsetzendon Brennstofflieferung an den Vorband 

in der vollen im Friedensvertrag yorgesehenen Hoho
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zu orwarten. M it Rucksicht auf dio steigenden Lebens- 

mlttelproiso wurdo den Arbeitern des rheiniseh-wcsfc- 
fiilisehen Steinkohlenbergbaues fur die Zeit vom 1. Juni 
eino Lolinorhohung um 6 J t  fiir dio Schieht zugostanden 
und zugleieh daa Kindorgold von 1 auf 2 J t  erhoht, 
Eino Heraufsotzung der Brennstoffpreise hat dagegen 
nicht stattgefunden, sondern dio Arbeitgeber haben sich 
bereit erkliirt, oinon Teil dor. Lohnerliohungen auf eich 
zu nehmen, und dio Arboitnehinor eind damit einvcr- 
■standcn, daB der iibrigo Teil der Lohnheraufsetzung 
nicht in bar, sondern durch Verbilligung der Lebens- 
mittel goleiatot wird. Dieso Regelung gijt zunachst fiir 
Jun i dieses Jahros.

Die Yersorgung des E r z m a r k t e s  brachto, soweit 
inlandisehe Eisenorzo in Frage kommen, im Monat Mai 
oino weitere Besserung. Dor Versand an Siegerliinder 
Eisenstein war gut. Auch im Gebiet des Eisonbalin- 

direktionisbezirką Frankfurt a. M. gestaltete sich der 
Erzversand sowohl fiir S p a t e i s e n s t e i n  wio fiir 
L a h n -  und D i 11 o r z o giinstiger, so daB, ein Teil 
dor vorhandonen Vorrate abbefordert werden konnte. 
Dio Forderung wurde dagegen in genannten Gebieten 
dadurch etwas beeintrachtLgt, daB ein Teil der Berg- 
arbeiter sieh wio iiblich m it landwirtschaftlichen Ar- 
beiten beschiiftigto. Der Versand an B i i l t e n c r  Erzen 
stellte sich auf etwa 84 o/o des Sollversandes. Die Erz- 
preiso wurden voin Siegerliinder Eisensteinveroin fiir 
den Moiiat Mai um 15,30 M  fiir Rohspat und 23 J t  
fiir Roetspat ais Ausgleieh fiir die Erhohung der Selbst- 

kosten herau-fgosetzt, so daB dio Verkaufsgrundpreise 
277,90 J i  fiir Rohspat und 416,50 J i  fiir Rostspat be
tragen. Fiir Ju n i bleiben diese Preiso ebenfalls in Kraft, 
da man annimint, daB die Lohne und Brennstoffpreise 
ihren Ilohcpunkt erreicht haben. Auch dio Lahn- und 
Dillerzo haben im Monat Mai eino Preiserhohung t,-r- 

fahren. Danach kostet Roteisenstein 50prozentig 312,62, 
45prozentig 246,19 und 30prozentig 113,88 J i ,  ober- 
hessischer Brauneisenstein 208 J i ,  manganhaltiger Braun
eisenstein erster Sorte 216 J i .  Gegen diese P,reis- 
erhohung ist Einspruch erhoben worden. Die Preiso 
sollen in Einklang mit den tatsachlichen Selbstkosten 
der Gruben gebracht werden.

Dio Vorsorgung mit a u s l a n d i s c h o n  E r z e n  

konnto im Berichtsmonat den Bedarf der Werke bei 
weitem nicht befriedigen. Die Zufuhr von M i n e t t e -  

e r z e n  aus Lothringen war wicderum sehr schlecht. 
Zu_ Beginn des Monats stockte der Versand ganzlich. 
Die schwebenden Verhandlungen fuhrten schlieBlich zu 
einem LieferabsehluB m it dem Lothringisohen Erzsyndi- 
kat „ S o e i ć t ć  des M i n e r a i s  L o r r a i n s " ,  doch 
konnte nur oin geringer Teil dor vorgesehenen Liefer- 
mengen zum Versand gebracht werden, und zwar haupt- 
sachlich deshalb, weil die franzosische Regierung Schwic- 

rigkeiten in der Ausfuhr der Minette machte. Durch 
diese Ausfuhrpolitik der Franzosen werden die deutsehen 
Werke dazu getrieben, sich *in groBerem Umfange naeh 

anderen Auslandserzen umzu3ehen. Das Gesehiift in den 
auf dem Seewege bezogenen Erzen entwiekelte sich im 
Mai ziemlich lebhaft. Die Frachten sowohl fiir neutralen 

wie deutsehen Sehiffsraum fielen erheblich und auch dio 
Erzpreise seibst erfuhren infolge des Steigens unserer 
Valuta eino wesentliche Verbilligung. Die Zufuhr an 
S e h w e d c n e r z e n  im Mai war YerhaltnismaCig gut, 
ohne jedoch die Nachfrage decken zu konnen. Das An- 
gebot an s p a n i s c h e n  E r z e n  war groB, und es 
wurden auch infolge der Frachtverbilligung groBero 
Mengen eingefuhrt. Dio Erzpreise zeigen in Spanien 
steigendo Richtung, man kann fur erstklassige Erze mit 
etwa 70 Cents fiir die Einheit Eisen cif Rotterdam rechnen. 
Auch phosphorarme Eisenerze aus Marokko m it einem 
Eisengehalt von etwa 63 o/0 wurden im Bericjitsmonat 

nacih Deutschland eingefiihrt. Auf dem M a n g a n e r z -  
markt herrscht weiterhin noch wenig Klarheit. Potierzo 
sind nicht zu haben, weil das Gebiet giinzlich abge- 
sohlossen ist, Indische Erze kamen in  geringen Mengen

herein; die Preiso hierfiir Btellten sich auf 48 bis 49 d 
fiir dio Einheit Mangan.

Die Lago auf dem S c h  r o t t m a  r k t  zeigt noch 
immer das gleiche Bild der weichendon Preiso. Auch dio 
voriibergehendo Versehlechtcrung der Mark hat den 
weiteren Proisriickgang nicht aufhalten konnen. Kern- 
schrott ist fiir 600 bis 700 J t  zu habeń, GuBbruch 
fiir 1000 bis 1100 J i .  Wenn auch zurzeit Angcbot an 
Sehrott rcichlich vorhanden ist, so ist docli von einer 
allzu optimistischen Auffassung iiber dio zukiinftigo 
Schrottversorgung zu warnen, da es zweifelhaft ist, ob 
die vorhandenen Mengen den Verbrauchern zugefiihrt 
werden konnen.

Trotz der in letzter Zeit im Wirtscihaftslebcn fest- 
stcllbaren Zuriicikhąltung der Kiiufer blieb die Nachfrage 
nach R o h e i s e n '  unvermindert stark und konnto in 
folge der duroh die ungenugende Koksbelieferung der 

Hochofenwerko bedingten beschrankten Erzeugung nicht 
anniihernd befriedigt werden. N ad i wio vor muBte des
halb zur Deokung des dringendsten Bedarfcs auch Roh
eisen ans dem Auslande eingefuhrt werden. Der Versand 
besserto sioh gegenuber dem Vormonat etwas. Der Aus- 
landsmarkt, besonders der englisohe, war weiterhin fest. 
Die Roheisenpreise fiir den Monat Jun i sind gegenuber 
den Maipreisen um 200 J i  fiir Hamatit und kupfer- 
armes Stahleisen und um 50 J t  fiir GieBerei-Roheisen 
ermaBigt worden und im ubrigen unveriindert geblieben.

In  H a l b z e u g  sind auch in dem Berichtsmonat 

nennenswerto Lieferungen nioht erfolgt. Der Vcrsand 
in  F o r r a e i s e n  hielt sioh auf der Iloho des April-. 
versandes. Bei der Ucbernahmo neuer Auftriigo ver- 
hielten sich dio Werke aus den bekannten Grundcn zu- 
riickhaltend. I n E i s e n b a h n o b o r b a u z e u g  nahm 
der Versand an die deutsehen Staatsbahnen etwas zu, 

ontsprediend den gesteigerten Anforderungen. Auch 
sonst war dio Nachfrage nach Eisenbahnoberbauzeug 
unverandert groB.

In  der Beschaftigung der Werke in r o l l c n d e m  
E i s e n b a h n z e u g  sind keine wesentlichen Veriinde- 
rungen cingetreten. Der Versand blieb nach wie vor 
gering und der Mangel an Auftragen machte sidi, bei 
einzelnen Werken bereits in empfindlicher Weise bemerk
bar. Da sichere Anzeidien vorhanden sind, daB auch 
die deutsehen Staatseisenbahnen ihre Beschaffungon auf 
ein auBerstes MaB beschranken, und es giinzlich unmog- 
lioh ist, fiir den hierdurch entstehenden Ausfall an 
Arbeit auch nur anniihernd entsprechende Auftrage yom 
Auslande zu erhalten, so wird aller Voraussicht nach in 
der niidisten Z d t m it einer durdiaus unzulanglichen Be
schaftigung in rollendcin Eisenbahnzeug geredmet wer
den mussen.

Das I n l a n d s s t a b e i s e n g e s e h i i f t  stand im  Be
richtsmonat unter der liinwirkung der durdi don Eisen
wirtschaftsbund beschlossenen Preiserhohung. War die 
Nachfrage schon in den Yorausgpgangenen Monaten sehr 
lebhaft, so erfulir sio Anfang Mai eine weitere Steige
rung, so daB die Werke den Anforderungen aus den 
neuen Bestellungen nicht gerecht werden konnteń. Neue 

Abschlusse wurden in  groBem Umfange getatigt, doch 
muBte vielfach die Entgegennahmc von Auftragen ab- 
gelehnt werden. Dio Mitte des Berichtsmonats ein- 
setzendo Besserung des Markkurses und die Nachricht 
Yon der bevorstehendcn llerabsetzung der Preiso lieBen 

zunachst irgendeino merkliche Abschwiichung auf dera 
Inlandsmarkto fiir Stabeisen nicht erkennen. Es cr- 
folgten zwar Annullierungen Yon Auftriigcn, doch gingen 
dieso Uber den bisherigen Umfang nicht hinaus. Da
gegen war eine mit der Besserung des Markkurses ein- 

eotzende Abschwiichung de3 Auslandsgeschaftes nicht zu 
yerkennen. Die Ruhe, dio sidi auf dem A n s l a n d s -  
m a r k t  in _ Stabeisen schon im April etwas bemerkbar 

machte, steigerte sich in  dem Berichtsmonat nodi mehr. 
Der Preisriickgang, der auf dem Weltmarkt in anderen 
Eisenerzeugnissen unzweifelhaft cingetreten ist, durfte 
m it dio Ursache der Zuriickhaltung sein. M it einem
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Naehlassen der Preise kann aber augenblieklich noch 
nicht gerechnet werden, da dio Werke aller Herstellungs- 
liiiider vorliiufig noch sehr gut m it Auftriigen ver- 

seheti sind.
Die Lage des F  e i n b 1 o ch m a r k t c s hat eine we- 

sentliche Aenderung durcli die allgemein geiibto Zuriick- 
haltung orfahron. Die stark Ycrmindcrto Nachfrage ist 
ohne Zweifel nur darauf zur.iickzu fiihren, daG die Kund- 
schaft nennenswerto Preisscnkungen erwartet, denn der 
Bedarf an Blcchen konnto und kann bei weitem nicht 
gedeckt werden. Voiu Auslando war die Nachfrage! 
immer noch sehr rege, und zwar besonders in  Mittel- 
bleehen.

Die starko Nachfrago in G r o b b l e c h o  n halt 

ebenfalls unyerandert an. Dio Werke. sind nicht in  der 
Lage, boi der Yermindertcn Erzeugung don Bedarf zu 
decken. Insbesondere ist der in- und auslandisoho Schiff
bau am Markt und driingt. auf Neukiiufe. Leider ist ■ 
bisher nichts gesohehen, um dic aus Kolilenmangel mehr 
ais ein Jahr stilliegenden Worke wieder in  Betrieb zu 
setzen und dadurch dem Mangel abzuhelfen.

Auf dem Markto fiir s c h m i e d e i s o r n o
11 ii h r o n  ist der in  den letzten Wochen eingetroteno 
Umschwung nicht ohno Einwirkung geblieben. Zwar 
zeigten sich dio Folgen der Zuriicklialtung der Abnehmer 
nicht in so starkom MaGe, wie os auf manchen anderen 
Gebieten der Fali war, doch konnten inimerhin er- 
hebliche Zuriickziehungoh von Auftriigen beobachtet 
werden. Dio in den Betrieben yorliegenden Auftrage 

sind jedoch so umfangreieh und setzen so lango 
Lieferfriston yoraus, daG aud i nach Wegfall der ge- 

strichenen Auftrage immer noeli Arbeit auf lango Zeit 
hinaus yorliegt. NaturgemiiG wiiro ein liingeres An- 
dauern des augonblicklichen Zustandes aueh fiir das 
Rohrengeschaft nieht wiinschenswert. Die Preise fur 
Rohren haben sich der allgemeinen Gestaltung der Preise 

fiir die Grofieisenerzeugnisso angeschlossen, indem mit 
W irkung yom Monat Jun i ab ermafiigte Preiso fiir Gas- 
und Siederoliron eingetreten sind.

In  G u 15 r 6 h r o n waren die Werke im allgemeinen 
geniigend bcsdiaftig.t, doch gingen wio schon im Vor- 
monat weder nennonswerte Anfragen noch griSGero Auf- 

triigo ein, da in  Anbetracht der riicklaufigcn Preiso dio 
Yerbrauclier die allergroGto Zuriicklialtung iibten. ^ lit  
oinem Riickgang der Preiso ist yorlaufig nicht zu 
reelincn. Nach dom Auslande stockte das Rohrengesdiiift 
fast ganz, da infolge der gestiegenen Markyaluta dio 
crzielbaren Preise wesentlich unter den Inlandspreisen 
liegen und keinen Gewinn lassen.

Die G r a u g i e G o r e i o n  waren zu auskonim- 
liclien Preisen hinreichend bcschaftigt.

Die S t a h J f o r m g i o G c r e i e n  waren im Be- 
richtsinonat voll beschiiftigt. Dio Auftrage aus dem In- 
landc nahmen eher zu ais ab, dagegen konnte ein Nach
lali der Auslandsauftrage festgestellt werden. Dieses 
Naehlassen ist aber offenbar nicht auf den Ruckgang des 
Bedarfe3 an StaliłformguC zuruckzufiihren, sondern nur 
eine Folgę der riiddiiufigen Kursbewegung des Aus- 

landes, wodurch dic ausliindisdien Besteller yeranlafit 
werden, m it ihren Auftriigen zuriickzuhalten.

Dio W  a 1 z d r a li t e r z o u g u n g hat sich fiir den 
Beriehtsmonat, gegenuber Miirz und April, infolgo der 
besseren Versorgung der Werko m it Kohlen gehoben, 
obwohl die Brennstoffversorgung immer noch zu Klagen. 
Anlali gab. Daa Gcsamtorgebnis fiir Mai liegt nodi 
nicht vor, os kann abor festgestellt werden, daB hin- 

siohtlidi der durch die Deutschen Drahtwalzwcrko A.-G. 
yerteilten Mengen die Belieferung der weitenerarbei- 
tenden Worke in  weicliem Materiał hoher war ais im 
April. Auf dieses Ergebnis waren auch dio bessere 

Wagengestellung und dor geregeltcre Verkehr von Ein- 
fluG. Wahrend dio Nachfrage naeh allen Erzeugnissen 
der Dralitindustrie in  der ersten Maihiilfte unvcrmindert 
anhielt, machto sich seitdem eino Zuriicklialtung m it 
weiteren Kaufen in Handler- und Yerbraucherkreisen

bemorkbar, dio m it einem Abbau der Preise rechnen. 
Es trat infolgedcssen oine gewisso Stille ein, dio sich 
im In- und Ausland bemerkbar machte. Inzwischen 
hat der Eisenwirtschaftsbund in seiner Sitzung vom 
24. Mai d. J . die Preise fiir A- und B-Erzougnisso um 
durchschnittlich 300 bis 500 J i  i ;  d. t, teilweise noch 
dariiber hinaus, ermiiGigt und boschlossen, don Preis fiir 
W a l z d r a h t  Thomasgiite fiir den Monat Ju n i auf 
3585 J i  f. d. t festzusetzen, wobei der Aufschlag fur 
S.-M.-Giite gleichzeitig yon 150 auf 100 Jk  die Tonne 
ormiiliigt wurdo. Im  AnschluG hieran liaben dio Draht- 

' yorbiindo die Preiso fiir die Verfcinerung in einer Sitzung 

am 8. Jun i d, J . ebenfalls li o r a b g e s o t z t  (siehe 
S. 800 dieses Heftes).

Bei den 51 a soli i n e n f a b r i k e n  hatte die auGer- 
ordentlioho Stoigerung der Selbstkosten infolge der von 
Monat zu Monat sprungiiaft anwadhsenden Werkstoff- 
proiso und Lohno ein starkes Naehlassen der Wett- 

bcwerbsfiihigkeit im  Auslande zur Folgę. Wonn daher 
dor amerikanische und englische Wettbewerb dem Ma- 
sohinenbau nicht dio miihsam wiedereroberten Gebiete 
do3 Weltmarktes dauernd streitig machen soli, darf der 
Abbau der Rohstoffpreisó uud Lohne nicht allzulange 
auf sieli warten lassen. Immerhin liegt kein Grund vor, 

aus der augenblicklidien Stoekung des Geschaftes die 
Gefahr einer allgemeinen Krisis fiir den Masdhinenbau 
herzuleiton. Sdlion m it Riioksicht auf die Tatsache, daG 
dio meisten Liinder ahnlidho Schwierigkeiten zu iiber- 
winden haben, ist niclit anzunehmen, dafi der duroh den 

Krieg und seine Folgen henorgetreteno auGerordentlicłio 
Bedarf bisher audli nur bis zu einem Bruchteil 'gedeckt 
sein kann. Nadh Vorna3imó de,r notwondigen Preis- 
ausgleicfhungen wird daher das Gesdiiift auf dem Ma- 
sdhinonmarkt sidi yermutlich bald wieder in aufsteigen- 
der Richtung bewegen.

Aud i das In- und Auslandsgesohaft in  m i t t i e r e n  
u n d  s o h w c r e n  W  e r k z e u g m a s oh  i n o n f i i r  
M e t a l i  - u n d  B i e c  li b e a r b e i t u n g ,  f i i r  A d - 
j u s t a g o  u n d  W e r f t b a u  stand im Mai unter der 
W irkung einer allgemeinen Zuriiekhaltnng der Besteller. 

Die zu Anfang des,Monats trotz steigender Selbstkosten 
yorgenommeno Herabsetzung dor Maschinenyerkaufs- 
preise liatto zweifellos zunachst einen gcwisson Erfolg. 
In  den letzten Woehen suchto man jedoch BLndungcn 
tunliohst zu yermeiden, und os isfc wohl zu erwarten, 
daG trotz des unveriindcrt yorhandenen dringenden Be- 
darfes eine Wendung in  der gegenwiirtigen Zuriickhal- 
tung n id it eintritt, bi3 dio inner- und auGerpolitisdie 
Lage einigormaGen geklart ist und dic sdiwebenden 
widitigen Entscheidungon gefallen sind.

H . M ITTELDEUTSCHLAND. —  Die K  o h 1 e n - 
f o r d e r u n g  sowohl im  Niederlausitzor Braunkohlcn- 

gebiet wio auch bei den sachsisehen Steinkohlengruben 
war im groGen Ganzen zufriedenstellend. Die Wagcn- 
gestellung lieG nur wenig zu wiinschcn iibrig, so daG es 
den Gruben moglich wurde, ihre Erzejigung fast restlos 
abzufaliron. Dagegen hatten sich dio Grubenarbeitcr des 
Niederlausitzor "Braunkohlengebietes m it den im April 
yorgenommenen Lohnerhohungen iiicht zufrieden ge
geben. Sio betracliteten da3 Yerhiiltms der Lohnzulagen 
zu den Kolilenpreiserhohungen fiir den Monat Mai ais 
nicht ausreichend und beanspruchtcn eine Nachzahlung. 

Hieriiber wurdo Mitte dea Monats yerhandelt, doch 
wurdo die Entscheidung m it Riicksicht auf don sich 

anbahnenden wirtschaftlichen Umschwung bis auf wei
teres zuriicikgcstellt. Ebenso konnte die nodi sdiwebcndet 
Deputatkohlenfrago Yorliiufig noch nicht erledigt werden. 
Die fiir den Monat Mai yorgenommenen Kohlenpreis- 
erhohungen beliefen sioh bei den siichsischen Steinkohlen 
(luf 50,00 J i ,  bei Braunkohlenbriketts und Rohkohlo auf 
1,80 bzw. 1,20 J l  jo Tonne. A ud i dio in Mitteldeutsch
land sehr viel Yerwendete bohmische Brausnkohle wurdo 
um etwa 20,00 bis 30,00 J i  i. d. t  flieraufgesetzt. - Dio 
Belieferung der Eisenwerke m it Kohle blieb nach wio 
vor unzureichend, zumal da der Bezug oberschlesiseher
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Kohlo auf dem Wasscrwego wegen des Stroiks der 
Binnenseliiffer unterbunden war.

Dio Anlieferung von R  o li e i s e n durch den Roli- 

eisenverband war ganz ungeniigend. Dic' Zuweisungon 
iiberschritten nur wenig den dritten Teil der ange- 
forderten Mengen. Ersohwert wurde die Vcrsorgung d„cr 
Werke nodi dadurch, daB dic auf dom Wasscrwego iiber 

dio Elbo herankoinmenden Ladungen wegen des Sdiiffor- 
streiks n id it geloscht worden konnten, wahrend auf der 
anderen Seito ein Verbot der Eisenbahndirektionen dio 
Beforderung von Roheisen auf der Bahn nichfc zuliefl. 
In  F e r r o  m a n g a n  hatto sich im Laufe des Monats 
gleiohfalls eino starkę Absehwiichung dor Preise gegon- 
iiber dem Monat April bemerkbar gemacht, dic all- 
mahlich auf etwa 15 bis 20 o/o stieg. Es wurde geniigend 
Ferromangan angeboten, so daB dessen Beschaffung keino 
Schwierigkeiten bereiteto. A ud i F o r r o s i l i z i u m  
wurde in ansreichenden Mengen zur Vcrfiigung gestellt.

Dio Preiso liir  A l t e i s e n  setzten ihro riicklaufige 
Bcwegung fort. Kernschrott koatet zurzeit etwa 600 bis 
800 J L  Dieso Fliissigkcit des Alteiscnmarktes ycranlaBt© 
den Eisenwirtschaftsbund, von einer Festsetzung von 
Ilochstpreiscn fiir Schrott abzusehen.

Feuerfesto B a u s t o f f e ,  namentlich Sintermag- 
nesit, wurden immer noeh sehr unzureichend geliefert. 
Der starko Kohlennmngel in Oestorrcich lieB eine weitere 
Steigerung dor Erzeugung nicht zu. Teilweise wurden 

hohere Preise ais im  Monat April angelegt. Aueh fiir 
D o l o m i t  wurden die Preiso lieraufgesetzt. Die An- 
lieferungcn in  letztorom waren etwas besser ais im 
Monat April. F iir S t i ic .  k k a l k  muBten im Monat Mai 
gleidifalls erhohto Preise angelegt werdon, und zwar 
betrug der Aufschlag durchschnittlich 30,00 Jb  f. d. t. 
Die Lieferungen waren fortgesetzt sehr schleppend. Fur 

S c  h a  m o t t o  wurde der Aprilpreis um 331/3 0/0 erhoht. 
Es zeigte sich also, daB allo sohr stark von der Brenn- 
stoffbclieferung abhiingigen feuerfesten Erzeugnisse auch 
im  Monat M ai Preiserhohungen erfuhren, obwold dio 

allgemeino w irtsdiaftlidio Lage nach einem Abbau der 
hohen Preise strebte.

Weitero Preisriickgiingę setztori auch auf anderen 
Gebieten icin, bei M e t a l l e n  erreichten sie Ab- 
schwiidiungen von 30 bis 40 o/0 gegenuber den April- 
preisen. Auffallenderwdse hielten sieh dagegen dic 

Preiso fiir S o li 111 i o r 111 i  11 e 1 auf der Hohe dos 
Vormonats. Auf sic hatte also die Besserung des 
Markkurses yorliiufjg keinc.n EinfluB. Das Angcbot 
wurde reiehlicher.

Die Zuriidihnltung auf dem Markt fiir 'W a 1 z - 

w e r t s c r  z e u g n i s s e  cntwickclte sich im Laufe des 
Monats zu einer starken Unsicherheit, ja fast zu einer 

1 Aengstlichkeit. der Verbraucher. Die Furcht vor weiteren 
Prclsriickgiingcu fiihrte dazu, daB aueh groBore Posten 

Walzwerkserzeugnisso durch den Zwischenhandel ange- 
boten wurden, und aus den dabei genannten Preisen war 
zu ersehcn, daB da's Materiał in Erwartung weiterer 
Preissteigerungen zum Teil weit iiber die bisher gelten
den Richtpreise gekauft worden war. Das starko ' An- 
gebot veranlaBte die Verbraucher aber zu erhohter Zu- 
riickhaltung. Es zeigte sich deshalb gerade bei S t a b -
o i s e n , daB sowohl der GroBhandel wie der Kleinhandcl 
und auch viole Verbraucher in groBercm Umfango daa 
Vorlangon an die Werke stelltcn, alte Goschafte zuriick- 

zuziehen, weil auch ihre Auftraggeber dio Bestellungen 
zuriickgezogen hatten. In  der Tat hat dio Verflauung, 
de3 Eisenmarktes dazu gefuhrt, daB vielo Neu- und Er- 

ganzungsbauten zuruckgestellt wurden in der Erwartung, 
dio Ausfiihrung demniiehst unter weit giinstigeren Be
dingungen Yornehmeri zu konnen. Dio PreisermaBigun- 
gen, die der Eisenwirtschaftsbund in  den lętzten Tagen 
des Mai vorgenommen hatto, muBten diese Entwieklung 
weiter fordem, und es stellt zu befurc-hten, daB die 
so plotzlieh und stark ins Rutschen geratenen Preise bei 
einem weiteren gleidien Fortschreiten zu einer sdiweren

Erschutterung unseres Wirtschaftslebens, zu Betricbsein- 
stellungen und Arbciterentlassungen fiihren werden.

Fiir G r o b b l e o h e  g ilt das gleiche, was iiber don 
Stabciscnmarkt berichtet wurde. Die Yerflauung machto 
sieh hier nur nicht ganz so stark bemerkbar, da bei 
manehen Stabeisen und Bloohe herstelleudcn Werken 
versucht wurde, dio ersteren Erzeugnisse zuriickzuziehcn 
und an doren Stello Bleche in Auftrag zu geben. Beim 
Absatz von M i t t e l  b l e c h e n  machten sich die 
gleichen Erscheinungen bemerkbar.

In  R  o Ir r e n  u n d  R  o li r e n e r z e u g n i  s s e 11 
glich dio Marktlago den iibrigen Walzwerkscrzeugnisson. 

I lie r  war die Beurteilung elicr noch etwas gunstiger ais 
bei Bleohen, wa3 auch darin zum Ausdruck kommt, 

daB dio Rohrenprcise, dio dem Steigen dor Preiso fur 
die iibrigen Walzwerkserzeugnisse nicht 111 gleichem Aua- 
maBo gefolgt waren, nur um rd. 10 o/o herabgcsetzt 
wurden. Die Betriebssdiwierigkeiten in den Itohren- 
werken lieBen eino Steigerung dor Erzeugung _ leider 
immer noch nicht erwarten.

Die K o n s t r u k t i o n s w e r k e  klagten sehr iiber 
Mangel an Arbeit. Dic Zuriiokhaltung auf dio3cm Ge- 

biete, dio duroh das gewaltige Steigen der Eisenpreise 
verursacht war, wurde durch den Riiekgang der Preiso 
noch verscharft.

In  G i e B o r e i e r z e u g n i s s o n  machto sich hin- 
siohtlich dos Riickschlages ein Unterschied zwisehen 

MaschinenguB und den IlandelsguCerzeugnissen bemerk
bar. Wahrend fur MaschinenguB noch geniigend Auf
trage yorlagen und auch der Abruf von dem derzoitigen 

Umschwung noch wenig bcriihrt wurde, ist die Lager 
bei letzteren Erzeugnissen geradezu verhUngnisvoll go- 
worden. Trotz des hohen Auftragsbestando3 wuBten die 
GieBereion nioht, wohin sie dio Waren liefern-sollten, 
weil dio Besteller zum Teil riicksiehtslos die Annahme vcr- 

weigorten. Der GroBhandel yęrsuchte wicdcrholt, durch- 
weg von ionen Auftriigen wieder loszukommen, die or 
seinerzcit unter dem Zwango der Verhaltnisso absehlieBcn

1 muBte und fiir die er weder einen Preis nodi Lieferzeit 
voreinbarcn konnte. Audi dio Besserung der deutsehen 
Mark hatte auf dieso Erzeugnisse eino starko Wirkung 
ausgeiibt insoforn, ais die dcutsdien Ausfiihrer gegen, 
don verstiirkt auftretenden englisclien und amerikanischon 
Wettbeworb nicht mehr anzukommen yormochten.

Dio S t a h l - f o r m g i e B e r e i e n  hatten nodi ge- 
niigend Arboit vorliegen, der Eingang \on neuen Auf- 
tragen horto jedoch fast yollkommen auf.

Fiir die M a s c h i n e n f a b r i k c n  wurde dic Lage 
immer schwieriger. Dio auch im Inland eingetretene Zu
ruckhaltung beschneidet dieser Industrie auch den Rest 
der Absatzmoglichkeit, donn auf den Auslandsmiirkten 
sind się infolgo ihrer hohen Gestehungskostcn cinor- 
seits und des gestiegencn Markkurses anderseits kaum 
noch wettbcwcrbsfiiliig. Dio Ausfuhrabgaben sind nicht 

zu tragen, wenn man nicht wiinscht, daB den Maschinen- 

*fabriken Uir Absatz im  Auslande giinzlich vcrloren 
gdien soli.

I I I .  NORDDEUTSCIILAND UND DLE KUSTEN- 
W ERK E . —  Der im Mai einsetzende allgemeino wirt- 
sdiaftliche Niedorgang, dor auch am Eisenmarkte 
Norddeutschlands oine groBe Zuriiokhaltung der Ver- 
braucher zur Folgę hatte, laBt eine iibersichtliche Bericht- 
erstattung nicht zu. Vielo mittlere Betriebe der eisen- 
yerarbeitenden Industrie habon, da fiir ihre Fertigwaro 
zurzeit ein sehlanker Absatz nicht mehr gegeben ist 
und Neuauftrago infolgo dc3 Riickganges kaum noch 
eingehen, sio anderseits aber auch nicht bei den teuren 
Rohstoffpreisen und hohen Lohnen auf Lager arbeiten 
konnen, ihre* Betriebe einschranken und teilweise Ar- 
beiterentlassungcn yornehmen miissen. Dahingcgen sind 
dio Sehiffsworften durcliweg gut bcschaftigt und haben 
noch fur langero Zeit Auftrage yorliegen, insbesondero 
sind sie m it Ausbesserungsarbeiten gut yersehen. Es 
mangelt hier aber immer noch an Walzwcrkserzeugnissen,
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so daB die Werften in ihrem Arbeiten nieht flofct vor- 

wSrtsschrcłten.
Die GieBereien leiden nach wie vor unter Roheisen- 

mangel, weil sie von den Hoehofenwerken nicht hin- 
reiehend bedient werden konnen. Die Hochofenwerke 
der Kiistcnpliitze sind infolge des immer noch herrschen- 
den Brennstoffmangel anderseits nicht in der Lage, die 
Roheisenabrufe seitens dor GieBereien, dio ihnen vom 
Roheisenvcrband uberwiesen werden, auch nur annahernd 
zur Erledigung zu bringen. Wenn auch dio Brennstoff-

Abriistungs-Entschadigungsriehtlinien.— DerReichs- 
minister fiir Wiedcraufbau hat unter dem 27. Mai 1920 
folgende R i c h t l i n i e n  f i i r  d i o  F e s t s e t z u n g  
v o n  E n t s c h a d i g u n g o n  a u s  A n l a B  d e r  
D u r c h f u h r u n g  d e r  B e s t i m m u n g e n  d e r  
A r t i k o l  1 6 9 ,  1 9 2 ,  2 0 2  u n d  2 38 d e s  F r i e -  

d e n s v e r t r a  g s m i t  A u s n a l i m o  d e r  E n t -  
B o h i i d i g u n g  f i i r  V i e h  ( A b r i i s t u n g s - E n t -  
s e h a d i g u n g s r i c h t l i n i e n )  herausgegeben1), die 
wir nachstehend im Wortlaut wiedergebon:

§ 1. Bei. dor Berechnung der Entschadigung, dio 
aus AnlaB der Durchfuhrung der Artikol 169, 192, 202 
und 238 des Friedensvertrags m it Ausnalime der Ent- 
sdiadigung fiir Vieh gewahrt werdon soli, ist von den 
Gestehungskosten zuziiglicłi etwaigor spiiterer notwen- 
diger Aufwendungen auszugehen.

§ 2. Von dem nacli § 1 ermittelten Betrage sind in 
Abzug zu bringen:

a) der Wert der Einricłitungon und Vorrichtungcn, die 
bei dem Beaitzor zuruckbleibcn, soweit sio verwert- 
bar sind;

b) bis zur Abgabo entstandene Wertminderungen;
o) Abfindungen und Unterstutzungen, die zur Be- 

schaffung odor zum Betriebe des enteigneten Gegcn- 
standos ans Reiehs- oder Landcsmitteln gezalilt wor
den sind;

d ) Vorteilo, die dio Herausgabo fiir den Entsehadi- 
gungsbereehtigten m it sieli bringt.

§ 3. Wertsteigerungen konnen nur Beriicksieh- 
tigung finden, insoweit sie nachweislich bis zum 11. No- 
Tember 1918 entstanden sind und eino Ersatzbcsehaffung 
notwendig ist.

Insoweit dio Abgabepflicht erst dureh den Fricdens- 
vertrag begriindot wird, tritt an Stello des 11. Norember
1913 der 28. Jun i 1919.

4. Dio auf Grund der 1 bis 3 festzusetzenden 
Entschadigung darf den Vcrkaufs- oder Gebrauchswert 
de3 Gegenstandes an den im § 3 yorgesehenen Terminen 
nicht iibersteigen.

§ 5. Ali tolbarer S hadcn, in?besondore entgangener 
Gewinn, wird nicht ersetzt.

§ 6. Zu ersetzen sind weiterhin die notwendigen 
Aufwendungen, dio durch die Herausgabe oder auf be- 
hordliche Anordnung aus deren AnlaB entstanden sind.

§ 7. Dio Entschiidiguiig kann in Geld oder biirsen- 
gangigen Wertpapieren zum Tagcskurs oder m it dem 
Einverstandnis3e des Entsehadigungsberechtigten auf an- 
dore Weise erfolgon.

§ 8. Eino Barentschiidigung wird vom Tago der 
Herausgabo an, oder wenn vorher ein Gebrauehs- oder 
Verbrauehsverbot ergangen ist, von diesem Zeitpunkt an 
m it 5 o/o jahrlich verzinst.

§ 9.. Soweit sich bei Anwendung yorstehender Be
stimmungen besondere Harten ergeben, kann der Reiehs- 
minister fiir Wicderaufbau im Einvernchmen mit dem 
Reichsminister der Finanzcn iiber die Bestimmungen 
hinausgehendo Entschadigungon gewahren.

Deutsche Drahtkonvention, Dusseldorf. — Eine 
ltitg]iedrrverf»ammlung am 8. Jun i 1920 e rm aB ig te  
die fiir die Monate J u n i  u n d  J u l i  gultigen Ver- 

k a u f s g r u u d p r e i s e  wie folgt:

*) Reichs-Gesetzblatt 1920, Nr. 122, S. 1111/2.

yersorgung auf Grund der gesteigerten Kohlenfordcrung 
Westfalens im allgemeinen besser geworden ist, so ist 
sie doch noch nieht so hinreichend, um die groBeren 
Betriebe, insonderheit die Hochofcnwerke an der Kiiste, 
dio ihren Betrieb nur zu einem Drittel aufrecht er
halten, zufriedenzustellen.

Dio Secfrachten fur die Erzanfuhr sind zuriiek- 

gegangen, wogegen dio FluBfrachtcn nach dem jetzt 
erst zu Endo gehenden Schifferstroik weiter ungeheuer 

gestiegen sind. ,

ab 1. Juni BMierigcr
gUjtiger Preig Preis

Blanker Handelsdraht . . . 440 M 600 J t
Schraubcn- und Nietendralit . 485 M 550 J i
Verzinkter Draht . . . . . 510 M 580 M
D rah ts tifte ........................... 515 J i 575 M
S ta ;h e ld ra h t ..................... . 560 M 630 Jh

Die Preiso gelten fur ICO kg Fraehtgrundlage Hamm i. W . 
oder Neunkirchen a. d. Saar. Die Ueberpreise fiir Draht- 
stifte sind unverandort auf 400 bzw. 450 o/o geblieben.

Deutsche A mmonniak-Verkaufs-Vereinigung,G.m.b.H, 
Bochum. —  Wie der Gescliaftsbericht fiir das Jahr 1919 
ausfiihrt, blieb trotz der gewaltigen Neuanlagcn, dio seit) 
Ausbrucih des Krieges zur Herstellung von Bynthetischem 

Stidkstoff, zum groBen Teile unter unmittelbarer Be- 
teiligung des Reiohes, errichtet worden waren, dio E r
zeugung an Stickstoff deshalb gegen alle Erwartungen 
zuriiok, weil diese Anlagen infolgo von Kohlen- und 
Rohstoffraangcl sowie verringerter Arbcitsleistung ent- 
fernt nioht im Umfange ihrer Erzeugungsmogliejikeit 
ausgenutzt werdon konnten. Infolgedessen war die E r
zeugung fortgesetzt erheblioh geringer ais der Bedarf, 
so daB aucji im Berichtsjahre der Mangel an Stickstoff 
nieht in der Lage war, die an sie gestelltcn Erwartungen 

aueji nur einigermaSen zu erfiillen. Wahrend im Monafc 
Oktober 1918 innerhalb der Vereinigung, auf sehwefel- 
saures Ammoniak umgerećhnet, noch eine Erzeugung von 
rd. 32 000 t erzielt worden war, hat diese im Dureli- 
sohnitt des ganzen Jahres monatlieh nur rd. 18 000 t 
und im April 1919 sogar nur rd. 7000 t betragen. 
Der Verlauf des Bericihtsjahres hat an Hand vcr- 
eehiedener Versuche erkennen lassen, daB beim Kokerci- 
betriebe neben allen anderen Erwiigungen die Losung1 
der Frage fiir eine gleichmiiBigo und gęsich er te Ge
winnung der Nebenerzcugnisse von der groBten Bedeu- 
tung erscheint, ob und unter weichen Bedingungen die 

Bindung der Gase, sei es durch Sohwefelsaure, sei es 
durch andere Mittel, zu Yerwirkliehen ist-. Der Absatz des 
schwefelsauren Ammonlaks erfolgte nach behordliehen 
Vorsdiriften bis Anfang August des Berichtsjahrcs selb- 
fitiindlg durtih dio Vereinigung und von diesem Zeit- 

punkte ab durch das S t  i ck  s t o f f  - S y n d i k a t ,
G. m. b. II . , Berlin. In  Uebcreinstimmung mit den all
gemeinen WirtsuhaftsYOrgiingen erfuhren auch die Yer
kaufspreise vcrsc:hiedentlich eine Erhohung. Der Ver- 
einigung ist im Berufitsjahre die B e r g W e r k s -  
g e s e l l s a h a f t  G l i i c k a u f s e g e n  m. b. II., 

Gerthe L W., neu beigetreten.

Benzol-Verband, G. m. b. H ., Bochum. —  Die Hoff- 
nung, daB m it dem AbsdiluB des Friedensvertrages eine 

Besserung unseres Wirtschaftslebens einsetzen wiirde, hat 
sioh auch fiir das Arbeitsgebiet do3 Benzol-Verbandos 

niciht verwirklicht Leistung und Ausbringung gingen 
im Gesuhaftsjahre 1919 weiter erheblich zuruck und 
nur durch Ucberwindung auBcrordentlicher Schwierig
keiten und unter Aufwendung bedeutender Mittel konn
ten dio Nebenbetriebe der Kokereien einigermaBen in 
Gang gehalten werden. Der Bau neuer oder dio Yer
groBerung bestehender Anlagen war nicłit durchfiihrbar. 
Herstellung und Ablicferung wiesen einen fiihlbaren 
Riicikgang gegen das Yorjahr auf und fielen besonders
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im April m it einer Herstellung von nur rd. 4000 t 

Benzol auf einen Tiefstand, den sie in den letzten zeihn, 
Jahren nicihfc aufgowiosen hatten. Der Absatz mufite 
unter Beobadhtung behordlichor Yorsdirifton bewirkt' 

werden und gestaltcte sioh dadureh sehr schwicrig und 
umstiindlicih, dafi die zur Verfugung stehonden, im Ver- 
hiiltnia zum Bedarf aufeerordentliah goringen Mengen 

einer sehr grofien Anzahl von Yerbrauohern in  meist 
iiuBerst kleinen Verteilungen zugefiihrfc werden muBten.' 

Der Lieferungsvertrag dea Benzol-Verb'andes erreidhte 
durcih den Konkurs eines Mitgliedes und infolge der 
duroh den Fricdenśyertrag herbeigefUhrten Einwirkun- 
gon auf eino Roiho anderor Mitglieder vorzeitig sein 
Ende. Es gelang aber, untor Beriioksichtigung der sieli 
hieraus ergebenden vertraglichen Aenderungen von dom 
Teil der Mitglieder, dio in ihrer Selbstbcstimmung nicłit 
bccintrarfitigt waren, die Durchfuhrung bis zum 31. De
zember 1919 zu ermogliohen und gleiehzeitig den L i o 
ferungsvertrag dos Benzol-Verbandes auf oinor der neuen 
Lage angepaflton Grundlage zu verliingern,

Buderus-Rochling Aktlen-Gesellschaft, Wetzlar. —
Unter dieser Firma ist die Gesellschaft, dio in Wetzlar 
ein Edelstahlwerk żu errichten bcabsiehtigt, von den 

B u d e r u s s o h o n E i s e n  w e r k e n  und den R o o k -  
l i n g s c h o n  E i s e n -  u n d  S t a h l w e r k o n  vor 
kurzem gegrundet worden. Die neue Gesellschaft wird m it 
einem voll einzuzahlenden Aktienkapital von 30 M ili. J t  
arbeiten. Aufierdem soli eine 4 1/2 0/0 zu 102 0/0 riiok- 
zahlbaro Sc1iuldverschreibungsanleiho von 20 Mili. M  
ausgegeben werden.

Stettiner Chamotte Fabrik, Actien-Gesellschaft, vor- 
mals Didier zu Stettin. —  Das , Geschaftsjahr 1919 
brachto allen Betrieben weitere Ersohwernisso, nament

lich legte der Kohlenmangel don Ofenbetrieb, dor zu 
hochstens zwoi Drittol seiner Leistungsfahigkeit aufrecht 
erhalten werden konnte, mehrmals fiir Wochendaucr 
lalun. Nach Moglichkeit wurde den Schwierigkeiten 

Rechnung getragen und Abhilfe zu schaffen yersueht. 
So wurdon u. a. die Maschinonanlagon vergroBcrt und 

verbessort, der Sohiffspark fiir den llafenbetrieb ver- 
inehrt und die Brcnnofen teilweise fiir  Befeuerung mit 

Ocl yersehen. Zur Vemiehrung der Betriebsmittol wurde 
daa A k t i e n k a p i t a l  um 8 Mili. M  auf 24 Mili. M
o r h o li t , von denen jedoch zuniiohst nur 4 M ili. J t  zur 
Ausgabo gelangon sollen. Dio Aktien der D i d i e r  
M a  r o h  Co., Kcasbey, Sfaat N.-Jersey, bzw. da9 yer
mogen diesor Gesellschaft, sind naoh einer dor Gesell
schaft zugegangcnen Nachrieht im  Wege der Liąuidation 

durch dic amerikaniącho Regierung an die C a r b o r u n -  
d u m C o m p a n y  verkauft worden. Ueber das End- 
ergebnis der Abrechnung ist die Beriehtsgesellschaft 
jedoch bis lieuto ohne Nachricht geblieben. —  Die 
Gewinn- und Yerlustrechnung weist cinschliefilich des 
Yortragos aus dem Vorjahr einen Reingewinn von
2 547 257,97 M  aus. IIicrvon werden 127 362,90 J t  dor 

ordentlichen Riieklage, 300 000 M  dem Unterstiitzungs- 
bestande und IG 000 J t  der Zinsbogonsteucr-Rucklage 
zugewiesen, 66 133,30 J t  Gewinnanteile an dęn Auf- 
sichtsrat yergutet, 1 920 000 J t  Gewinn (12 0/0 gegen.
10 0/0 i. V.) ausgeteilt und 117 761,77 M  auf nouo 
Rechnung vorgetragen.

Bucherschau.

W eyrauch , Walter, Dr.: Das E isen in Ru£- 

land. Eisenerzyorkommen, Eisenerzforderung, 

Eisen- und Stahlerzeugung. Leipzig: K. E. 

KoehIer’s Verlag 1920. (44 S.) 8 J. 2.25 J&.
(Tagesfragen der Auslandgwirtschaft. Hrsg. 

vora Auswartigen Amt. H. 12.)
Dio Schrift verfolgt den Zweck, Tagesfragen der 

Auslandswirtschaft dcm deutschen Volke naher zu bringen 
und Anhaltspunkte fiir eino Antwort auf dio Frago zu 
bieten, wo sioh lohnendo Kapitalanlagemoglichkeiton im 
russischen Eisenerzbergbau finden. Sie w ill eine Ueber
sicht iiber die Eisenerzvorkommen, Eisenerzforderung, 
Eisen- und Stahlerzeugung in  RuBland geben. 'Nur acht 

Seiten des Heftes sind dor bei weitem bedeutendsten 
Eiscnindustrie, der siidrussischon, gewidmot. Da diese 
wenigen Angaben iiber SudruBland in den wosentlichsten 

Teilen nicht richtig und deshalb irrefiihrond sind, konnen 
sie angesichts des Zweekos, den das Auswartigo Amt mit 
der Schrift yerfolgt, nicht unwidersprochen bleiben.

Der Verfasser sehatzt den Kohlenvorrat, des Donez- 
beckens (S. 20) auf rund eine Milliarde; es muB an- 
genommen werdon, daB er eine Milliardo T o n n e n  
gemoint hat, da er daran anschlieBend dio Forderung 
mit. jahrlioh 6 bis 7 Millionen T o n n e n  angibt. Beide 
Zahlen sind unrichtig. Dio Forderung des Donezbeckens 
betrug naoh den „Mitteilungen des Statistischon Bureaus 
dor Montanindustriellon in Charków":

i. .Jahre Welcbkoblc Anthrazit Insgesamt

1914 22 456 000 t  5110 000 t 27 5GG 000 t
1915 21 556 OUO t 5 077 000 t 26 633 000 t

Wenn der Yorrat dos Donezbeckens, wie Weyrauch 
angibt, rund eino Milliardo Tonnen botriige, so ware 
demnach das Donezbocken bei gleiehbleibendcr Forderung 
in dem kurzeń Zeitraum von noch nicht 40 Jahren schon 
vollig orsohopft. Dies widcrspricht allem, was bisher uber 
das sich auf mehr ais 40000 qkm erstreckonde Kohlen- 
vorkommen veroffentlicht worden ist. Solbst bei an- 
haltendcr Steigerung dor Ausbeute hat man die Vorrate 
łur so bedeutend angesehen, daB sie m ehr e re  Jah r-

h u n d o r t e  l a n g  g a n z  S u d r u B l a n d  ve r s o r 
g o  n k o n n t e n .  Ter Dawidów sehatzt in seinosi das 
Anthrazitvorkommcn im Donezgebiete bohandelndon 
Buche (Charków 1915) dio V o r r a t o  a u f  18 M i l -  
l i a r d c n T o n n e n  W  c i c h k  o li 1 o u n d  37 M i 1 - 
l i a r d o n  T o n n e n  A n t  h r a z i  t.

Der Verfasser gibt sodann (S. 22) den gesamten 
Eravorrat des Krivoi-Roger ErzbecJcens auf rund 86 
M i l l i o n e n T o n n e n  an. Da die Forderung in  den 
letzten Jahren vor dem Kriege 5 1/2  bis 6 Millionen 

Tonnon betrug, wiirde, falls sio gleichbliebe, das gauze 
Vorkommen in  15 Jahren abgebaut sein. Wenn nuoli 
dio Schatzungon iibor das Erzvorkommen von Krivoi- 
Rog weit auseinandor gehon, so durfte doeh wohl eino 
derartig niedrige Einsehiitzung in Sachyerstandigen- 
kreisen den lebhaftesten W idenpruch hervorrufen, da 
sie son3t in  den der siidrussischon Eisenindustrie nahe- 
stehenden Krcisen eine unnotigo Be3orgnis erwecken 
konnte. In  don „Beriohten des Statistischen Bureaus der 
siidrussischon Montnnindustriellon in Charków" voin 

Jahro 1915 ist allein der Vołrat auf den Feldern, die 
beroits ausgebeutet werden, m it 12,4 Milliarden Pud =  
2 0 0  M i l l i o n e n  T o n n e n  angegeben. Der Berieht 
bemerkt aber dazu ausdrucklich, daB „zwisehen den bis
her in  Ausbeuto befindlichen Erzfeldern sieh n o c h  
v i  o 1 e K i l o  111 e t e r  l a n g e  Z w i s c h e n f e l d e r  
erstrecken, auf denen noch keinerlei Bohrung stattgefun- 

dea hat, und daB aul:erdem sowohl nach Norden ais auch 
nach Siiden dio Ausdehnung dor Erzfelder nicht fe3t- 
gcstellt worden ist“ . Die Schiitzung von 200 Millionen 
Tonnen war das Ergebnis der Untersuchung eines Aus- 
schusses, die auf Veranlassung der russischen Regierung 
durch den Chef des sudrussischen Bergbaubezirkes vor- 
genommen wurde, und zwar lag damals die Ycrmutung 
nahe, daB dio Regierung in einer niedrigen Berechnung 
der Erzvorrate eine Begriindung fiir ihr Erzausfuhrver- 
bot suchte. Sachverstandigo Ingenieure des Krivoi-Roger 
Gebiotes schatzen demgcgeniiber den Vorrat sogar auf 
30 M i l l i a r d e n  P u d  =  5 0 0  M i l l i o n e n
T o n n e n .
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Die Ursache, weshalb dio groflen Bodcnreichtiimer 
SiidruGlands unverritzt so lange lagorn, ist in den 
schleehten geldliehen Ergebnissen zu suchen, dio der 
Erzbergbau von Ivrivoi-Rog bis in die letzten Jahre vor 
dom Kriego aufzttweisen hatte. Auoh die mehr oder 
weniger bedsutende Ausfuhr nach Westeuropa konnte die 
Wirtschaftlichkeit des Erzbergbaues nicht heben, da nur 
wenigo Gruben Erze von iiber 62 o/o Eisengehalt fiir die 
Ausfuhr zur Verfugung hatten und die an Eisengehalt 
armercn Erze wegen ihres hohen Kicsclerdcgehalte3 von 
den ausliindischen Kaufern nicht abgenommen wurden. 
Der Eisengehalt der Ivrivoi-Roger Erze betragt nicht, 
wio Weyrauch sagt, meistens 62 o/0) sondern wird im 
Durchschnitt 60 o/o ńęher nicht iibersteigen.

Der durchschnittliche Gewinnanteil dor im Krivoi- 
Roger Gebiete Erzbergbau botreibenden Gesellschaften 

betrug:

i. j .  lnoo moi l  02 1003 1904 3905

%  1,92 1,28 1,49 0,96 0,30 5,04

1. J . 1!00 1907 1908 1909 1910 1911

%  —  2,22 2.55 10,52 0,06 15 1

A 113 dieson Zahlen ist ersichtlicli, daG nicht dio Ausfuhr 
der Erzo ins Ausland eino be3soro Ycrzinsung der im 
Erzbergbau angelcgien Kapitalien gebracht hat, sondern 
die Jleliung der siidrussischen Eisenindustrie, die durch 
dio Vergro!5erung des Inlaudbedarfs infolge einiger 
gliieklicher Getreideernten und durch ausgedehnte Re- 
gierungsbestcllungen eine vorher ungeahnto Bliite cr- 
reichte, die dann iiber dio Krięgsjahre liinaus bis zum 
Ausbrucho der russisclien Revolution angedauert hat.

Wenn der Verfasser in seinen weiteren Ausfuh
rungen iibor die Verkchrsverhaltnisse sagt, daG fur das 
Erschoinen der Krivoi-Roger Erze auf dera Wcltmarkto 
dio Schiffbarmachnng dea unteren Laufra des Dnjepr 
und neuzeitliehe Ilafenanlagen in  Nikolajow erforder
lich seion, dio die Fracht um 65 o/o verringerten, so 
soheint er nicht zu wissen, daB solche Einrichtungen, 
und zwar solche deutscher Firmen, in Nikolajow schon 
lango Jahro bestanden, wahrend anderseits nicht ersicht- 
lieh ist, weshalb er diese gewaltigen, Millionen ver- 
schlingenden Arbeiten, wie die Schiffbarmaehung des 
Dnjepr, fordert, obwohl nacji seinen Zahlen der ganzo 
Erzvorrat selbst bei geringer Ausfuhr nur noch auf 
15 Jahro liinreicht. Entepriiehe die Schiitzung der 
Krivoi-Roger Erzvorrate, wic der Yerfasser angibt, der 
Wirklichkeit, so ware es unbegreiflich, daB die russische 
Regierung auch nur eine Tonne noch in das Ausland 
herausgelassen hatte, angesichts der Tatsache, dafi die 

eigne bedeutende Sehwerindustrie naeh kurzer Zeit zum 
Erliegen kommen wurde. DaB nach neueren Angaben 
die Kanalisierung dor Stromschnellen schon von den 
Englandern betrieben wird, ist wenig wahrscheinlieh. 
Wenigstens war bis Ende 1918 hiervon in SiidruBland 
nichts bekannt, und nach Mitteilungen von Ende 1919, 
die mir zugegangen sind, liegt die siidrussisehe Grofj- 
indu?trio trotz Arbeitszwangea der Bolsehewikcnfuhrer, 
Verlangerung der Arbcitszeit und Abschaffung der Be
trieb sra e vol ig daniecler. Dureh groCsprccherlsjhe Yer- 
fiigungen kann man yielleicht voriibergehend im Aus
lande, das von jedem unmittelbaren Verkehr abgęschnitten 
ist, den Anseliein erwecken, ais ob jetzt alles iu Ordnung 

sei, Aber letzten Ende3 wird nur die bittere Not der 
Zeit die Unordnung meistern konnen, die die bolsche- 
wistischen Gedanken in dem Schaffen3krei;e der russi- 

schen Arbeit angerichtet haben. Kostete doeh Ende 1919 
der Fahr-chein fur eine Eisenbahnfahrt von 250 km in 

SudruSlanl 50 000 Rubel!
Im  Gegcnsatze zu den Acufierungen iiber dio Vor- 

rate des Krivoi-Roger Vorko:tnnein berohen die Angaben 

des Yerfassers uber die Bedeutung der Donezerze (S. 23) 
sowio der ICertseher Erzo auf einer starken Ueber- 
schatzung. Wiederum nach den Mitteilungen des „Staii- 
stLschen Buream der siidrus i.chen Montanindustrid en in 
Charków", die ais einzige mnBgebliche Unterlagen in

Frago kommen, hat seit 1910 ein erzbcrgbaulich gefiihr- 
ter Betrieb im Donozgebiet nicht mehr bestanden. Die 
Forderung an Donezerzcn war nie bedeutend gewesen, 

'weil diese, nur in seltenon Nestcrn vorkommend, einen 
Bcrgbaubetrieb wirtsehaftlich nicht moglich machten. 
W'enn trotzdem kleinero Mengen beim Erzverbrauche 
der siidrussischen Hochofen auch nach dein Jahro 1910 
angegeben worden, so sind e3 Erze, die von don Bauern 
gefunden und wahrend der fiir die Landwirtschaft be- 
schaftigungslosen Zeit zu billigen Fuhrlohnon auf weite 
Strecken angefahren wurden. Es kann aber nur falsche 
Vorstellungen erwecken, wenn der Yerfasser seine Ab- 
liandlung iiber die Donezorzo beginnt: „Das Donozgebiet 
ist reich an Erzen“, und nachher von Schatzungcn bis 
400 Millionen Tonnen spricht, obwohl er selbst zugibt, 
daG sie vol'ig irrtiimlich scien. Die dabei ausgesprochene 
AnsicJit, dali dio Krivoi-Roger Erze im Hochofen nur 
wenig Sehlacko bilden, durfte wohl jedem siidrussischen 
Iloehofner neu sein, der, zumal bei der groBeren Erź- 
forderung in  den letzten Jahren vor dcm Kriego, iiber 
armero Krivoi-Roger Erzo und Quarzite * in beliebiger 
Menge verfiigto, die bei gleichen Preisen immorliin den 
Vorzug des hoheren Eisengehalts gegeniiber den Donez- 
orzen hatten.

Auch das Vorkommen von IC e r t s o h (S. 24) ist 
entschieden uberschatzt. Dio hochsten Schatzungon be- 
liofen sieh in  industriellen Kreisen a u f  . 5 0 0  M i l 
l i o n e n  T o n n e n ,  wobei aber schon vicle noch auf 
Jahrzehnte hinaus nicht abbauwiirdige Yorkommen ein- 

begriffen sind. Der Phosphorgehalt dor Kcrtschor Erze 
ist m it ll/n bis 2 ó/o zu hoch angegeben; er betragt m it 
geringen Schwankungen im Durchschnitt 1 0/0 und iiber- 
stcigt nicht 1,2 o/0.

Dor Vcrfasser teilt (S. 25) die siidrussisehe E i s o n -  
i n d u s t r i e  nach drei Gebieten ein: 1. dio Eiacnwerke 
im Jekaterinoslawer Bezirk, 2. dio Eisenwerko im Donez- 
gebiet und 3. dio Eisenwerke am Asowsohen Meere. E r 
fiihrt dann fort: „Der Hauptanteil an dor Produktion 
Siidrufllands entfallt auf das Krivoi-Roger Gobiet.“ Dies 
entspricht nicht der Wirklichkeit. Nach den schon mehr- 
fach angefiihrten Charkower Berichten betrug dio Menge 
an Eisen- und Stahlerzeugnissen im  Jahro 1913 1. bei 
den Eisenwerken im Jekaterinoslawer Bezirk 38 Millionen 

Pud, 2. bei don Eisenwerken im  Donezgobiet 69 Millionen 
Pud und 3. bei den Eisenwerken am Asowsclien Meere 
27 Millionen Pud,

Zum Schlusso sei darauf hingewiesen, daB die be- 
deutenden Manganerzvqrkommen von Tschiaturi im Kau- 
kasus und von Nikopol am Dnjepr in der Abhandlung 
nicht bcriioksichtigt worden sind1).

WTillich (Rheinland). Hugo Klein.

Goldreicb, A. H.; Iugenieur, Wien: Die

Kohlenversorgung Europas. Jlit. 44 Abb. 

Berlin und Wien: Urban und Schwarzenberg 

1918. (V III, 268 S.) 8°. 12 JC.

Drei ganz sclbstandigc, in der Aussieht auf einen 
gliickiichen Ausgang des Weltkrieges fiir die Mittel- 

machto entstandeno Yortriige uńd Abhandlungen sind liier 
ohno weiteres in einera Umschlage vereinigt (1. Kohlen- 
bergbau und Wirtschaftspolitik; 2. Eisenbahn und Kohlen- 

bergbau im Lichte der Volkswirtschaft; 3. die Kohlcn- 
not Europas; dazu ein Nachtrag: Die Novolle zum Oester- 

reichisehen Allgemeinen Berggesetz). Da die Vortr;ige 
zum Teil gleichen Inhalt haben und jegliehe Ueber- nnd 
Verarbeitung fehlt, ergeben sieh vielfach storende Wicder- 
holungen umfangreichster Art. Da zudem die einzelnen 
Abhandlungen in sieli aua lose aneinander gereihten Aus-

J) Die einschlagigen Yerhaltnisse sind eingehend ge- 
schildert in der Schrift des Beriehterstatters: „Die siid- 
russische Eisenindustrie'1. (Dusseldorf: Verlag Stahleisen 
m. b. I I . )  2. BI,, 82 S. 8°. 5 Jt.

Die SchrijUeilung.
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zugen ausNder Tagcs- und Fachpresse bestehen, ist daa 
Ganze eino Fundgrubo vieler bemerkcnśwertor Einzel- 
angaben fiir solcho Gebiete, dio bei der wirtschaftlichen 
Aufgabe unbedingt hineingehóren; leider enthalt das
Ii uch aber auch sehr vieles, was man unter dem rein 
wirtschaftlichen Titel jedenfalls zunachst nicht suchen 

wird. Was die Dutzcnde von Seiten cinnehmendcn tech- 
niseheh Ausfiihrungen aus dem weiton Gebiete der Borg- 
schiidon — offenbar ein Lieblingsgebiet des Verfasser3 — 
in einem rein wirtschaftlichen Bucho zu suchen habeii, 
werden wohl wenige Leser verstehen. Vollkommen iiber- 

fliissig erscheinon dio zahlreiehen, an sich auch wenig v 
guten Abbildungen aus diesem Gebiete (z. B. durch 
Pressung verbogcno StraBenbahngleise, Vermossungs- 
arbeiten in der Grube m it dem Kompafi; Schachtaus- 
besserung, Bergsehiiden an Gobauden usw.), zumal da 
auf dieso, teilweise gar nicht zu erkennenden, rein 
technischen Bildor im Text kein Bezug genommen ist. 
Auch die zum Teil seitenlapgon Zitate und dic umstand- 
lielio Behandlung der Erago dos Staats- und Privatberg- 
bauos, der Unternehmeraufgaben, dio thoorotischo Er- 
orterung iiber den zweckmiiBigen TAnfang der Eisenbahn- 
konzessionen vor und nach der Verstaatlichung, iiber dio 
Schaffung eines Staatsratos fiir Oestorreich, dio Aus- 
fiihrungcn iiber freie Wirtsehaft oder staatliche Zwangs- 
regclung, iiber das Vordringcn des englischen Kapitals 
in dio Motallhiitten und den Erzbergbau des Urals, der 
Wortlaut der Monroobotschaft sind zum mindesten 
viel zu breit, zumal in  ihror wenig kritischen Wieder- 
gabe. Mariehen Lesorn werden sie wahrscheinlich 
zum groBten Teil an sich żwar wichtig, aber in dem 

gegebcnen Zusammcnhange bei der gcstellten Aufgabo in 
der IJauptsacho iibcrfliissig erscheinen.

Sieht man von diosem vollkommenen Mangel an 
Gliedcrung ab, so mufi anerkannt werden, dafi dor Ver- 
fasser sehr vielo aufierordontlich anziehende Zahlen iiber 

die auf der Kohle beruhendo Kraftvcrteilung der Mittel- 
machte und der Vielverbandliinder gibt. Zugrunde gelegt 

sind in  dor Ilauptsache naturgemafi dio Zahleti der Er- 
hebungon fiir den Internationalen Geologenkongrefi inTo- 

ronto 1913. Der Verfasser bcschrankt sich indessen nioht 
darauf, bloB dieso nackton Zahlen wiederzugeben, sondern 
vcrsucht, ihre wirtschaftliche Bedeutung klarzumachcn 
und auszuwerten durch oine Gcgeniiberstellung von 

Zahlen iiber Gewinnung, Vorbrauch, Ein- und Ausfuhr 
der Kohlen, der Kokserzeugung, der eigenen Erzgewin- 
pung, der Rohoisen- und Stahlerzeugung Europas sowio 
der Eisenbahndichte. Zu allen diesen Beziehungen wer
den auch Abbildungen gegeben, in denen im geograplu- 
schen Bilde Kreisdiagrammo verschiedener Grofie bei den

einzelnen Landern eingetragen sind. Diese die geo- 
graphisehen Merkmalo glcichzeitig widerspirgelnde 
zeichnerischo Darstcllungsart hat fiir den Einzelfall 

zweifelsolme grofie Vorzugc, aber dio von dem Ycrfasscr 
gegcbenen zahlreiehen Bilder wirken leider aufierordent- 
lich eintćinig und erreiehen ihren Zweck nicht, zumal bei 
der kleinen Wiedergabo in der Buehdarstellung. Etwas 
anders ist os viellcicht bei den Vortragen gewesen, bei 
denen dio Yerwertung grofier Wandtafcln auch dio Mog- 
liohkeit gab, dio Unterschiede in der Grofie der Kreis
diagrammo zu unterscheiden, dio im  Bucho bei der stark 
verkloincrten Wiedcrgabe leidor ganz fortfallt. Der Be- 
richterstatter hat schon v o r dem Erscheinen des Gold- 
reichsehen Buehcs oine ahnliche, allerdings • viel ein- 
gehendero wirtschaftliche Auswcrtung dor Bedeutung der 
Kohlenvorratsmengon fiir die einzelnen LUnder der Weit 
in seinem Anfang 1918 vor der IIauptvorsammlung des 
Vereins deutscher Eisenhiittenleute gehaltcnon Yortrage1) 
(m it den zugehorigen Lichtbildern) gegeben, was aus 
Vorrechtsgriinden hier nur beiliiufig erwahnt sei. i

So sehr auch das Goldreichsche Buch untor dem 
Mangel an straffem Aufbau leidet, so wird doch keiner, 
dor sich m it den Fragen der Bedeutung der Kohlenvor- 
riito fiir dio einzelnen Lander an sich und im Wett- 
beworb beschaftigt, dieso3 Buch unbcachtet lassen konnen.

S r .-g n g . JI. E. Eóker.

Ferner sind der Schriftleitung zugegangen:

K osaok , Emil, $ipl.«3li()., Oberlehrer an den Staatl. 
Vereinigten Maschinenbauschulen zu Magdeburg: Elek- 

triseho S ta rk s trom an lagen . Maschinen, Apparate, 
Schaltungen, Betrieb. KurzgcfaBtcs Hilfsbuch fiir 
Ingenieure und Techniker sowie zum Gebrauch an toeh- 

nischon Lehranstalten. 4., vorb. Aufl. Mit 294 Textfig. 
Berlin: Julius Springer 1919. (X II, 310 S.) 8°. Gob. 

15 Ji.

K riegsabgabegosetze , Dio beiden, 1919. I. Gesetz 
uber oine Kriegsabgabe vom Verm6genszuwaehs. Vom 
10. September 1919. — I I .  Gesetz uber eino auBer - 
ordentlicho Kriegsabgabe fur das Rechnungsjahr 1919. 

Vom 10. September 1919. Fur die Praxis dargest. m it 

E inl., Erl., Musterbeispielen, Saehreg. usw. Ton Dr. jur. 
Fritz K oppe , Rcchtsanwalt, und Dr. rer. poi. Paul 
V a rn h ag e n , Schriflleiter der Deutschen Steuerzeitung 

Berlin. Berlin (C. 2): Irólustrieverlag, Spaeth & Linde, 
1919. (386 S.) 8 ° (16°). Gob. 9,50 M.

i )  Ygl. St. u. E. 1918, 2. Mai, S. 382.

Yereins - Nachrichten.

Versin deutscher Eisenhiittenleute.

F(ir die VereInsb0cherel sind elngegangen:

(Die Elnsender Ton Geschenken sind mit einem * bezeichnet.)

Y e r o f f e n t l i c h u n g e n  de3 R e i c h s v e r b a n -  

d e s  d o r  D e u t s c h e n  I n d u s t r i e .  Berlin (W  
35, Rurfiirstcnstrafie 137) : Selbstvcrlag des Reichsver- 
bandes —  (SW  11) Karl Siegismund i. Komm. 4°.

H . 8. Oktober 1919. B i l d u n g  des Haupt- 
ausschusscS des Reichsverbandes der Deutschen In 
dustrie am 8. Oktober 1919 in Berlin. —  Vortriige 
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