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D ie Erkeimtnis, daB die Gewinnung eines hocli- 
wertigen Teeres aus den Generatorgasen 

unseren empfindlichen Mangel an Schmieroleu, wenn 
auch nicht beseiligen, so doch wesentlich herab- 
mindern und fiir den Gaserzeugerbetrieb einen be- 
trachtlichen Nutzen abwerfen wiirde, stellt den 
Chemiker immer hiiufiger vor die Aufgabe, den 
Teergehalt dieses Gases zu ermitteln.

In den Fachzeitschriften ist nun wiederholt dar
auf hingewiesen worden, daB die jetzt ublichen Unter- 
suchungsverfahrcn teils nicht hinreichend genau. teils 
fiir den Betrieb zuumsfandlich sind. Dies sind Miingel, 
die wohl hauptsachlich darauf zuriickzufuhren sind, 
daB die Trennung des Teeres von den im Generatorgas 
enthaltenen Staub- und RuBteilen gewisse Schwierig- 
keiten bietet.

Die Untersuchung geschieht bekanntlich meist in 
der Weise, daB das Generatorgas durch ein mit Glas- 
wolle oder Wattebeschicktes Filterrohr und daliinter 
geschaltete Chlorkalziumrohre gesaugt wird. Teer, 
Staub und ein Teil des Wassers verbleiben dabei im 
Filterrohr, wiihrend die Chlorkalziumrohre den Rest 
der Feuclitigkeit aufnehmen. Dur cli getrocknete 
Luft wird sodann das im Filterrohr niedergeschlagene 
Wasser in die Chlorkalziumrohre befordert, wiihrend 
Teer und Staub mittcls Benzol getrcnnt werden.

Nun lassen sich aber die feincn Teernebel durch 
Glaswolle oder Watte nicht vollig zuriickhalten, 
vielmelir werden die leichtfliichtigen Teerole, die 
hauptsachlich einer sekundiiren Destillation in dem 
heiBen Filterrohr entstammen, sich bei unzureichen- 
der Kiihlung sehr leicht der Bestimmung entziehen, 

Gwiggner, dessen yerfahren1) wohl am meisten 
angewendet wird, fiir Betriebsanalysen aber recht 
unhandlich ist, verdichtet die leichten Teerole in 
•einem eisgekuhlten Rohre. Zschim m er2) verfahr-t 
nach demselben Grundsatz unter Abiinderung des 
KiihlgefaBes. Beide finden bei dieser Versuclis- 
^nordnung naturgemiiB einen lioheren Teergehalt 
<als ohne Kiihlung. Dabei ist jedoeh zu bedenken, 
daB nicht immer beabsichtigt. sein kann, den bei 
so niedriger Temperatur ausfallenden Teer zu e -

]) Chem.-Zeitg. 1912, 25 April, S. 461.
ZJ Journal fiir Gasbelouchtun" und Wasseryersorg. 

1919, i . Febr., S. 53.
VI. „

mitfeln. Johannsen wies bereits darauf liin1), daB 
daher bei der Untersuchung von Gasen,-die(z. B. bei 
den Martinofen) mit hoherer Temperatur zur Ver- 
wendungsstellegelangen.dasKiihlrohrfortfallenmuB. 
Ferner ist es zweifelhaft, ob der im heiBen Filter
rohr etwa yerdampfte Teer durch diese Kiihlung 
wieder abgeschieden wird.

Man muB daher vor allem verhindern, daB eine 
Wiederverdampfung des in das Filterrohr gelangten 
Teeres stattfindet, und das kann nur erreicht werden 
wenn man nicht, wie bei Gwiggner, Zsehimmer und 
den anderen jetzt iiblichen Verfahren, erst nach der 
Fdtration kiihlt, sondern der Filtration muB eine 
Kiihlung der Gase vorangehen. Man schaltet 
dadurch glcichzeitig eine andere nicht zu unter- 
schiitzende Fehlerquelle aus, die darin besteht, daB 
das bei der Wiederverdampfung entstandene Pech 
in Benzol unloslich ist und daher falschlich ais Staub 
und RuB mitgewogen wird.

Wichtig ist ferner die Art der FilterfiUlung. 
Wattefilter werden durch Teer und Wasser leicht 
verstopft und erschweren das nachtragliche Heraus- 
loscn des Teeres mittcls Benzol. Glaswollefilter 
halten den Teer nur dann zuriick, wenn sie ganz . 
dicht gestopft sind; sie setzen dann jedoeh, ebenso 
wie zu dicht gestopfte Wattefilter. dem Gasstrom 
einen zu hohen Widerstand entgegen.

Daher muBte eine andere Losung dieser Frage 
gesucht werden.

Meine Absicht, die StoBwirkung des in der 
Praxis so beliebten Pelouze-Apparates zur analyti- 
schen Teerabscheidung heranzussiehen, scheiterte 
daran, daB die hierzu verwendeten Glasteile schlecht 
gereinigt werden konnt en, wenn auch an sich der Teer 
bei dieser Versuchsanordnung vollig abgeschieden 
wurde. Dagegen hatte ich einen vollen Erfolg, ais ich 
dasB’ilterrohr nach Art der im GroBbetriebe viel ver- 
wendeten Raschig-Ringe mit Glasrohrchen von 5 mm 
Weite und Lange regellos fiillte (vgl. Abb. 1). Das 
durchgesaugte Gas, fortwiihrend aus seiner Rieh.tung 
abgelenkt und unzahlige Małe auf die nach kurzer 
Zeit mit kondensiertem Teer befeuchtcten Ring- 
wandungen aufprallend, wird dadurch voja seinem

*) St. u. E. 1912, 12. Sept., S. 539.
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Teergehalt fast restlos befrcit. Die letzten Tccr- 
spuren nimmt dann ein besonderes Wattefilter auf.

Die Versuchsanordnung ist aus Abb. 2 ersichtlich.
Das Glasrohr A ist an einem Ende in 300 mm 

Lange auf 20 mm verjiingt und mit einem wasser- 
gekiihlten Mantel umgeben, wiihrend das 40 mm 
weite und 200 mm lange Ende mit „RaschigRingen" 
gefiillt ist. Bei a und b liegt etwas Glaswolle, um 
bei a den grobsten Staub aufzufangen und bei b 
einen gewissen AbschluB zu bilden. An A schlieBt 
sich das dielitgestopfte Wattefilter B und an dieses 
die Chlorkalziumrohre C und D.

Wie aus der Abbildung hervorgeht, wird der 
wassergekuhlte Teil des Rohres A in das heiBe 
Generatorgas geschoben, naclidem es mit einem 
eisernen Rohre zum Schutze des Kiihlmantels ver- 
sehen wurde. Eine 6 mm weite Oeffnung an der

Ergebnla:
a) Rohr A vor und nach dem

Versuch................................  =  Teer +  Staub,
b) Rohr A ńach der Waschung

mit Benzol . . . . . . .  =  Staub,
c) Papieriiiter vor und nach

der ln ltration ...................  =  Staub,
d) Rohr B vor und naeh dem

Versuch. . . ............. =  Teer,
e) Chlorkalziuinrohre vor und

nach dem Yersuch. . . .  =  Wasser.
Der Staub ergibt sich also aus b +  c,
der Teer aus a — (b +  c) +  d, 
das Wasser aus e.

Will man die immerhin etwas zeitraubends 
Ueberf uhrung des Wassers in die Chlorkalziuinrohre 
umgehen, so kann man auch wie Gwiggner dae

Abbildung 1. Fiiliung auB Abbildung 2.
Giasrohrchen nacłi A rt der °

llasclii"--Kingę. yerauchsanordnung zum Auffangen you Staub, Teer und WaBser.

Spitze des verengtenRohrteiles gestattet denEintritt 
fur das durchgesaugte Gas, das sofort derart ab- 
gekiihlt wird, daB eine Wiederverdampfung leichter 
Teerole uumoglich wird. Nach beendeter Absaugung 
(etwa 60 1 i. d. st) wird das in A und B abgesehiedene 
Wasser mittels getrockneter, zweckmilBig auf etwa 
5 0 0 vorgewarmter Luft in die Chlorkalziuinrohre 
ubergefiihrt.

Nunmehr enthalt Rohr A den Staub und fast 
den gesamten Teergehalt, Rohr B den letzten Teer- 

rest und die Chlorkalzium- 
robre die im Gas enthalteno 
Feuchtigkeit.

Die Trennung von Staub 
und Teer hat also nur im 
Rohr A zu erfolgen. Zu 
diesem Zweck wird die kleine 
Oeffnungdesverjiingten Rohr- 
teiles mit einem Korkstopfen 
geschlossen, an einem geeig- 
neten Halter senkrecht be-- 
festigt (vgl. Abb. 3) und 
mit vorgewarmtem Benzol 
gefiillt. Nach kurzer Zeit 
wird die Losung durch ein 
gewogenes Filter filtriert und 
so lange nachgewaschen, bis 
die Fliissigkeit wasserhell 
abliiuft. Mittels des oberen 
Quetschhahnes wird die Fil- 

Abb. 3. Anordnung triergeschwindigkeit geregelt. 
ru r Trennung Ton A n WilgUllgen Sind bei dl&-

Staub und Teer. ser Bestimmung erforderlich:

in Rohr A ausgeschiedene Wasser derart messen, 
daB man aus dem senkrecht gestellten Rohr 
(Abb. 3) den ersten Teil des Benzol - Wasser-Ge- 
misches durch das Filter in ein graduiertes Rolir 
flieBen MBt. Dies wird sich besonders bei der 
Untersuchung von Braunkoklengeneratorgas emp- 
fehlen, das bekanntlich einen hohen Wasscrgehnlt 
hat. DieEntfernung der Feucht igkeit aus dem Watte
filter B darf naturlieh auch dann nicht unterbleiben.

Die gemessene Wassermenge und das Mehr- 
gewicht der Chlorkalziumrohre ergeben dann den 
Wassergehalt des Gases.

Johannsen ist der Meinung, daB die psychro- 
metrische Wasserbestimmungim Generatorgas keiner- 
lei Schwiengkeiten macht1), und an anderer Stelle2) 
beschreibt er einige hierzu geeignete Hygrometer. 
Dadurch eriibrigen sich die Chlorkalziumrohre, und 
man erspart einige Wagungen, was die Untersuchung 
nicht unwesentlieh vereinfacht.

W alter Feld bemangelt die Verwendung trocke- 
ner Luft zur Ueberleitung des Wassers in Chlor- 
kalziumrohrt8), da die Luft entsprechend ihrer 
Dampftension sich mit Teerbestandteilen sattige, die 
dann der Bestimmung entzogen werden. Er bcniitzt 
daher zum Trocknen des Teeres ein von Teer und 
Wasserbefreites Gas derselben Arl wie das zurUnter- 
suchun; kommende. B.'i wissenschaftlichim Vertuch 
empfiihlt sich vielleicht dieseVorsicht; bei Betriebs- 
analysen diirfte dieserEinwand jedochbelanglossein.

>) St. u. E . 1912, 12. Sept., S. 1539.
!) St. u. E. 1914, IG. April, S. 682.
s) Journal fiir Gasbeleuchtung und Wasserversorg.

1911, 14. Jan ., S. 33.
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Zusam m cnfassung  
Unter Hinweis auf die jetzt iiblichen Verfahren 

zur Bestimmung von Teer, Staub und Wasser in 
Generatorgas wiid vorgeschlagen, eine Wieder- 
rerdampfung des im heiBen Filterrohre ausgeschie-

*

Dem Bericht folgte nachstehonde E r o r t o ru  n g :
Yorsitzender H. K i n d e r  (Dui>burg-Moiderieh): 

Bei der U ntersuehung Yon Gasen ist die A rt derO as- 
entnahme von groBor Bedoutung. Dio Bestimmungen 
von Teer, Staub und WasBer in Gason sind natUrlich 
um so zuyerlasaiger, jo gloichmaBigor die Gasent- 
nahme ist, besonders wenn die GoBchwindigkeit hier- 
bei dieselbo ist wie in den Leituugen. Ich mochto 
daher H erm  Jenkuer fragon, wie er die Gasgeschwin- 
digkeit bei dor Entnahm e goregelt hat.

E. J e n k n e r  (Hubortushutte) : Ioh liabe die Gas- 
geschwindigkeit naturlich boriicksichtigt. Da diese 
Frago hier aufgoworfon wird, bemerko ich, daB wir 
auch Staubteilo zu bestimmen haben. Ich bin nicht 
der Meiuung, daB die Geschwindigkeit des GaBes in 
dem Oasrobr genau so groB sein soli wie indem Y er- 
suchsapparat. Die lebendige K raft, die in den vor- 
beifliegendon Staubteilchon iiegt, iat unter Umstitnden 
so groB, daB sie nur schwer in die Gasprobe abge- 
lenkfc werden konnen. Ich habe doshalb in dem Yer- 
euchsapparat n icbtdie gieicho Geschwindigkeit gehalton 
wie in dem Gasrohre, sondern eine otwas liohoro 
Geschwindigkeit gewahlt, um die 'foriiberBtreichenden 
RuBteile abzulenken und dahin zu bekommen, wohin 
ich sie haben wollte. Jedenfalls ist es richtig, daB 
man nioht eiuo Geschwindigkeit wahlen darf, die 
wesentlich von der dea Gasrohres abweicht.

Bei dieser Golegenheit mochto ich nocli anfiihren, 
in welcber Weiso die Probe entnommen werden soli. 
Es sind in dieser H insicht Yerschiedene Yorschliige 
gemacht worden.1) S c h  ro d  e r  hat seinerzeit bei der 
Untersuehung von ilochofengas einen A pparat empfoh- 
len, boi dem zwei GefiiBe nebeneinander angebracht 
sind, Ton denen in ein GefiiB die Staubteilchon gewiasor- 
maBen hineinfailen. E r stellt den A pparat in der 
Hauptgasleitung auf, in der das Gas Yon oben nach 
unten abfallt. Ich halte das Yorfahren nicht fiir ganz 
ricbtig. Manche Staubteilchon werden in die GefaBe 
hineinkommen, die eigentlich nicht dahin gehoren, und 
es wird zuviel Staub bestimmt werden. Andere 
Chemiker, F r a z e r  und H o f fm a n n 2), empfehlen, ein 
Gasrohr zu nehmen, welchoa m it Lochem derart ver- 
sehen ist, daB man aus dem ganzen Querschnitt des 
Rohres das Gas eutnehmen kann. Das mag sich boi 
Gas empfehlen, das keinen Staub enthiilt; bei Gene
ratorgas, das Y iel Staub enthalt, wird dieses Yorfahren 
nicht zu empfehlen sein. Es ist achlechterdings un- 
moglich, etwa dadurch einen D urchschnitt zu erzielen, 
daB man in ganz bestimmten Entfernungen Lochor 
in das Entnahm orohr stanzen laBt, denn die Geschwin
digkeit an den W andungen des Rohres ist bekanntlich 
eine andere ais in der Mitte. Schroder will eine 
Durchschnittaprobe dadurch orhalten, daB er Beinen 
Yorhin orwiihnten A pparat wflhrond des Yorauchs iiber 
den ganzen RobrąuerBchnitt Yorschiobt. Ich habe das 
Kiihlrohr, wie allgemuin iiblich, bis zu einem D rittel ' 
des Rohrąuerschnittes hineingefiihrt.

A. Y i t a  (F riedenshutte): Ich mochte H errn Jenk
ner fragen, ob in dom Rohre B keih Staub mehr 
enthalten i s t . .

E. J o n k n o r :  H inter dem Rohre B ist nicht 
eine Spor von Staub enthalten; die’Yerwendung der 
Raschig-Ringe ist also ein auBerordentlich gutes Mittęl. 
Der Staub wird dadurch restloa znruckgehalten und 
zwar Bchon im ersten Teil des Rohres, weil er auf

*) Vgl. St. u. E. 1907, 9. Jan ., S. 75.
a) Ygl. St. u. E. 1912, 14. Marz, S. 445.

denen Teeres dadurch zu verhindern, daB das Gas 
bei seinem Eintritt in das Aufnahmerohr sofort ge- 
kiihlt wird. Zur vollstiindigen Abscheidung von Teer 
und Staub wird eine Fiillung des Rohres mit kurzeń 
Glasrohrchen nach Art der Raschig-Ringe empfohlen.

**

dio angefeuchteteu Glasteilchen trifft. In  dom W atto- 
flltor sind nur Teerspuren nacbgewieaon worden.

Dr. G. S o hu  m o c h o r  (Aachen-Rothe E rdo): W ie- 
Yiel L iter oind im ganzen durchgeleitet worden ?

E. J o n k n o r :  Ich habe boi don Yersuchen his
120 1 durchgosaugt. Es w ird zweckmitBig sein, die 
Veraucho stundonlang fortzusetzen, damit man einen 
besaeron D urchschnitt hat. D er A pparat kann ja  be- 
liebig groB gewfihlt wordon, um lango Yersuchszeiten 
zu orhalten.

F r i e d e r i c i  (GroBilsede): Ea konnte die Frage 
aufgoworfen werden, ob die Fiillung nach Raschig ais 
gut zu bczeichnen ist, oder ob nicht besser GlaBperlen 
angowandt worden kiinnten. Bei dar Fullung mit 
Raschig-Ringen konnen sich Kanalo bilden, dio un- 
giinstig wirken. Dio nersto llung  von Glasrohrchen 
in so kloinon Abmossungen iat auch schwierig and 
kostspielig.

E. J e n k n e r :  Ich liabe auch don gloichon Ge- 
danken gohabt und Yersucht, mit Glaaperlen zu arbeiton. 
Der Erfolg war negatiY; es gelang m ir nicht, den 
Teer m it den Glasperlen zuruckzuhalten, dagogen ist 
dor Staub zuriickgeblieben. Ich habe mit Glasperlen 
nur einen einzigen Yorsuch gemacht, dor Yorgoblich war, 
und habo dahor nicht festgestellt, ob sich noch Staub im 
W attefilter Yorfand. Ich kann m ir nicht gut denken, 
inwiefern aich bei der Yerwendung Yon Rasohig-Ringen 
KanSlo bilden sollen; es ist ja  gerade das Schoue bei 
den RaBchig-Ringen, daB daa Gas aus seiner Richtung 
fortwahrend abgelenkt wird und immer w ieder ge- 
wissermaBon auf den ganzen Quersohnittsder A pparate 
Y erteilt wird. Auch dio Pelouzo-W irkung habe ich, 
wie bereits erwahnt, zu Rate gozogen. Hierboi gelang 
es, den Teer Yollstandig abzuscheidon. Das gelang 
abor nicht boi der Yerwendung you GlaBporlon, dagegen 
fast restlos m it den Raachig-Ringon.

F r i e d r i c h  (D ohlen): G eheim ratH  e m - 
po i ,  Dreaden, dor ja  auf dom Gebiete der Gaa- 
untersuchungon besonders zustandig ist, h a t dorartige 
Ringo nicht angewandt, sondern G lasrohrenaplitter in 
ganz unregelmaEiger Form . Ich glanbe, dadurch wird 
eineK analbildung zuerst Yerhindert. Goheimrat Hempol 
hat schon Yor Jahren  dorartige Splitter Yerwendet.

E. J e n k n e r :  Das wiiro ein Ausweg. Ich glaube 
abor, daB die G lassplitter fiir diesen Zweck nicht ge- 
eignot aind, so daB ich doeh empfehlen wiirde, bei den 
Raschig-Ringen zu bleiben. Die G laasplitter werden 
dem Gaaatrom einigen W iderstand entgegenaetzen. 
Dagegen ist ob eino gute Eigenschaft der Raachig- 
Ringo, daB aie eine yerhaltnismaBig groBe lichte W eite 
Yon 4—5 mm haben, und daB dahor eino Yerstopfung 
des Zylinders durch Staubteilchon nicht so loicht mOg- 
lich iat. Boi Glassplittern konnte es jedoch vorkommen, 
daB der Staub sioh darin festBotzt und die Verauche 
sich dann nicht durchfiihren lassen.

®r.=3>ng. M. P h i l i p s  (Dusseldorf): Ich mochto 
gem e erfahren, ob dio Raschig-Ringe in allen Fallen zur 
Yollstandigon Abscheidung dea Teeres geniigt haben. 
Bekanntlich findet sich der Teer in dem gowohn- 
lichen Generatorgas in Form  dicker Ifebel, es gibt 
aber Gasarten, die den Teer in ganz feinor Yerteilung 
enthalten, z. B. das bei der Gewinnung y o u  U rteer 
gebildete Gaa. Diese Teernebel haben der analytischen 
Bestimmung groBe Schwierigkeiten bereitet, und es 
wiire wisaenawert, ob bei derartig  feiner Y erteilung 
des Teeres die Raachig-Ringe zur AbBcheidung geniigen.

E. J e n k n e r :  Ich habe bereita darauf hingewieaen, 
daB bei den Yerauchen, don Teer im W attefilter zu
ruckzuhalten, die feinen Teernebel sich der Beatim-
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mung entziehen. Dagegen glaubo ich, mit der Y er
wendung der Raschig-Ringe einen W eg gefunden zu 
haben, um. anch die leichten Toeriiie festzuhalten, 
weil sie immer w ieder auf die m it T eer befouchteten 
Glasteile prallen und aich dabei niederschlagen.

Bei dieser Gelegenheit mochte ich noch einem 
Einwando begegnen, der wegen der Kuhlung dos Fil- 
terrohres gem acht werden konnte, da der Gedanke 
nahe zu łiegen scheint, daB eine sekundare Destillation 
in diesem Rohro yermieden werden kaun, wenn d*B 
in den Gasstrom gesteckte F ilterrohr behufa Yerhin- 
derung einer Teerkondensation yorher entBprechend 
erw arm t wird. Da ich bei der Priifung der bisher 
ublichen Yersuchaanordnungen in dom W atte- bzw. 
Asbeatfilter im mer wieder Pech vorfand, das auf eine 
Yorangegangene Teerausschoidung schlieBen lieB, so 
Yersuclite ich es zunachst mit einem l o e r e n  F ilte r
rohr. Auch hierhei setzten sich Pcchtoilo an derR ohr- 
wandung fest. Nun schickte ich m ittels eines Glas- 
rohrchens, das bis zur Spitzo des leeren Filterrohres 
ging, einen trockenen Luftstrom  durch das Rohr, um 
ein yorzeitiges E intreten des Genoratorgases zu ver- 
hindern Dann acliob ich das F ilterrohr in dio Gas- 
ieitung mid liefi os etwa fiinf Miuuten darin, ehe ich 
das zu untersuchende Generatorgas in das Filterrohr 
einstromen lieB. Eine Teerverdichtung konnte jetzt 
nicht m ehr ointreten, da das G lasrohr eine Tem peratur 
yon m ehreren 100° angenommen hatte. Trotzdem 
schied sich wiederum Pech an der Rohrwandung ab. 
Dadureh kam  ich zu folgender Ueberlegung: Der Teer 
ist in dem Generatorgas bekanntlich nicht in Dampf- 
form enthalten, sondern ais Teernebel, d. h. in Form 
kleiner BlaBtken, die auch in dem leeren F iltorrohr 
durch Aufprallen an die W andung zerplatzen und diese 
benotzten, um in demsolben Augenbliek w ieder destil- 
liert zu werden. So erklart sich der Pechansatz, eine 
grundsStzliche Fehlernuelle aller bi<herigen Y erfahren 
boi der Untersuchung von keiBen Generatorgasen. Nur 
dadureh, daB ich  den in den heiBen Gasstrom hinoin- 
ragenden Rohrteil mit W asser kiihlte, wurde eine 
Zersetzung der anpralleudeu Teerteilchen verhindert, 
und nur so ist es moglich, den Teer in  der Form  zu 
bestimmen, wie or im G eneratorgas enthalten ist.

Dr. H. J . y a n  R  o y e n (H ordę): W ie lango dauert 
es, bis das Rohr A und das R ohr durch die Durch- 
leitung Yon auf 50° Yorgewiirmter Luft tatsachlich 
Yon W asser befreit sind? (Antw ort: 1 Stunde.)

W ir m achten auch derartige Yersućhe, und es 
dauerte mohrere Tage, bis Gewichtskonstanz erreicht 
wurde. W ir Yerwendeten zum Trocknen allerdings keine 
Luft, sondern Leuchtgas, das gotrocknet und auf etwa 
100 0 Yorgewiirmt wurde.

E. J e n k n e r :  Es ist notig, daB die Luft Yorher 
scharf getrocknet wird. Wenn sie danu auf etwa 
50—60° erwarm t war, so konnte der Yersuch In 
3l/a Stunden durchgefuhrt werden.

F r i e d e r i c i :  Ich kann mir kaum donken, daB 
durch die beschriebene Yersuchsanordnung oin ganz 
feiner Teernebel quantitativ zuriickgekalten wird. W er 
eine Anlage zur Gewinnung der Nebenerzeugnisse !>e- 
treibt, weiB, wie schwierig solche Teernebel abzu- 
scheiden sind.

E. J e n k n e r :  Bei der analytischen Teerbestim-
mung liandelt es sich um kleine A pparate und um 
kleine Gasmengen, die sofort auf etwa 30°abgekublt 
werden. Das ist bei der Teerabscbeidung im GroBen 
nicht moglich. Ganz abgesehen daron, daB also boi 
dem Yersuch das Gas in dpm Augenbliek, wo cb das 
KUhlrohr betritt, auf 25 bis 30° gebracht wird, ist 
die Geschwindigkeit des Gases sehr gering, und das 
Zuruckhalten derfeinen Teernebel mittels der Rasehig- 
Ringe gelingt daher ieichter ais im GroBbetriebe. 
Jedenfalls habe ich wiederholt festgestellt, daB der 
Teer in der angegebenen Yersuchsanordnung quanti- 
tativ bęstim mt werden kann. Zur Zuriickhaltung der 
leichten Teerole dient das W attefilter, das dicht ge- 
stopft werden kann, denn bei der geringen Menge der 
W atte lauft man keine Gefahr einer Teerverstopfung.

‘3>r.*3ng. A. S t a d e l e r  (H attingen): Ich mochte
fragen, ob yergleichende Yersuche angestellt worden 
sind, Yielleicht mit dem G w i g g n  e r - oder Z s c h i m - 
me r s c h e n  Y erfahren; wenn ja , m it welchem Ergebnis.

E. J e n k n e r :  Ich habe YergloichsYersuche nicht 
mehr angestellt, nachdem ich festgestellt hatte, daB 
die biaherigen Y erfahren den mehrfach erwahnten 
H auptfehier besitzen, darunter auch das Y erfahren Yon 
G w iegner1). E rst dadureh bin ich darauf gekommen, 
daa Y erfahren in der yorgetragenon Weiso abzuandorn.

®r«2ng. A. S t a d e l e r :  Is t Yielleicht in der Yor- 
sammlung der Staubbestim m ungsapparat von 3)r»Qttg. 
B l a e s a ,  D armatadt, bekannt, und liegen hierm it Er- 
fahrungen Yor? D ieser in weiteren Kreiaen wohl 
noch unbekannte A pparat erhellt aua nachatehender 
Abbildung 4.

E r arbeitet in der AYeiae, daB eine groBere 
.Menge Gas durch drei W atteschichten W  hindurch- 
geieitet wird, wobei die Gaamenge Q durch die bei O 
herYortretende Geschwindigkeit und die Yersuchsdauer 
nach folgender^Form el gemessen w ird :

TAJ
Q =  —— v. t, w'orin bedeu te t:

4
Q =  Gasmenge in m3,
I) =  Durchmesser in m, 
t =  D auer des Yersuchs in sek. 
y  =  4]/K  (bei einer Tem peratur des austre- 

tenden Gasstromes Yon 16—20° C)
H ist der Druck in mm W assersaule, der mittels 
P itotrohre bei dem Stutzen A  gemessen wird

Man wShle bei A nfertigung des ApparateB zweck- 
mUBig D =  113 mm, wodurch der Querschnitt des 

D 2Tt
A ustrittsrobrea — =  0,01 m2 wird.

4
Durch Oetfnen und SchlieBen der Drosselklappe 

kann eine bestimmte Y ersuchsdauer t  genau eingehalten 
werden. Um den A pparat bereitzustellen, w ird der 
m ittels Fliigelschrauben B befestigte Deckel abge- 
schraubt und der mittlore Teil herausgenommen. 
Durch Losen der Flugelm utter C und Abheben dea 
aus Blechrippen und Drahtnetz bestehenden inneren 
W attekorpers konnen die m it Staub behafteten W atte- 
lagen herausgenommen werden. An dem W attekorper 
ist unten ein Blechboden E angebracht, um StaubYer- 
luste durch Abfallen zu rerm eiden. Die W attefilter 
sind Yor dem Einbringen und nach dem Yersuch zu 
trocknen und zu wagen. Der Gewichtsunterschied 
ergibt den Staubansatz s in Gramm.

Ist Q die durchgeschickte Gasmenge, so ist der 
Staubgehalt s in Gramm je m* Gichtgas 

' S
" “  Q"

Es empfiehlt sich, den Yersuch etwa 10 bis 20 
min lang  auszudehnen und den Druck, der Druck- 
achwankungen wegen, alle */„ bis 1 min am Wasser- 
m anom eter abzulesen und hieraus daa M ittel zu ziehen. 
Da alles Gas durch die W atte muB, ist letztere dicht 
Beitlich an den Rand anzudrucken.

D 2jtYersucbsbeispiel: D == 113 m m ; m ith in—-— = 1 0 0  m 2
4

DruchmeseuTig 
Zeit mm W S-
301 — 80
302 — 80 
30S — 80
304 — 82
305 —  82 
308 — 82
307 — 82
308 — 84 
300 _  84
310 — 84

: 0,01 Y. t.
: 4 y n  =  4 y ś2
: 9 . 60 sek.

36,20.

Q =  0,01 • 36,20 • 9 • 60 =  rd. 195 ms Gaa.

W atte +  Staub 
W atte

62,43 g 
55,45 g

Staub == 6,98 g
Y ersuchadauer =  9 min

*) Ygl. Chem.-Ztg. 1912, 25. April, 8. 461.
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Mittlerer Druck =  82 mm W  S bei 18 °.
S 6 98

Mithin enthalt 1 ma Gas == Q ==jg 'jj'=  0,036 g Staub.

“Wie ersiclitlich, bietet der A pparat den Yorteil, 
dafi die Gase nicht, wie bei den bisher bekannton 
Apparaten, nur litorweise, sondern in grofieren Mengen, 
kubikmeterweifle, gepriift werden konnen. Bei Unter- 
suchungen von Generatorgas haben wir allerdings 
bisher wenig Gliick m it diesem A pparat gohabt; die 
auatretenden Gase sind zu warm. Der A pparat ist 
mehr fur Gichtgase yorgeseben. Doch ist es nicht 
ausgeschlossen, dafi er bei goeigneter YersucliBanord- 
nung auch noch einmal fiir Generatorgas Anwendung 
findon konnte. A ngebracht werden muli der A pparat an 
einen eigens hierfur vorgesehenen Stutzen oder Flanscb 
der Gasleitung.

E. J e n k n e r :  Ich kann es wolil yerstehen, womj 
hier zunachst Einwande gegon das boscbriebone Ver- 
fahren erhoben w erden ; es wird gut sein, wenn die 
Herren das Y erfahren in dar Praxis nachpriifen und 
auf etwaige Fehler aufmerksam machen. Die Frage 
gewiunt eino ganz besondere Bedeutung dadurch, dafi 
die W erke im mer m ehr dazu ubergehen, dio Neben- 
erzeugnisgewinnung bei Gasorzeugern einzurichten. 
Auch werden allenthalbon Yerancbsanstalten gebaut. 
Daher ist es wichtig, dafi wir ein Yerfahren haben, 
das uns einwaudfreie ErgcbnisBO liefert.

Yorsitzender H. K i n d e r :  Horr Jenkner hatsich  
mit der Bestimmung von Teer, Staub und W asser in 
Generatorgas beschattigt. Es waro moglich, dafi die 
Raschig-Ringe auch fiir dio Staubbestimmung im Gicht- 
gas eine gute Yerwendung findon konnten, da die 
biahorigen Verfahren mit Filterhiilsen nach Simon 
und nach Johannsen und auch nach dom Vorfahren 
yon B^aubach m it Papierfiltern daran scbeiterten 
bzw. nicht ganz der W irklichkeit entsprachen, daB 
mit Zunahme des StaubeB die Geschwindigkeit aufier- 
ordentlich nacblitfit, selbst wenn man dio F ilter in 
geeigneter W eise erw arm t durch Gliihlumpen naw. 
Es wiire deshalb erwiinscbt, wenn Yersucbe m itRaschig- 
Ringen angestellt wiirden. Bei dem F ilte r ist der 
Umatand hinderlich, dafi die Durchlassigkoit schnell 
nachlafit. Y ielleicht hat einer der H erren Erfahrung 
dariiber, wie man — besondors boi Gicbtgas — die Ge
schwindigkeit etwas gleichmiifiiger halten kann, ais 
es allgemein moglich ist.

' A. S t a d e l e r :  Ich inochte den von mir
erwahntęn Blaefischen A pparat in der jetzigeu Bauart 
vornehmiich zur Staubbestimmung in Gicbtgas emp- 
fehlen. W ir haben ihn gerade fur diese Zwecke 
mit bestem Erfolg angewandt. BeziigHch dor Ge-

Bchwindigkeit glaube ich nicht, daB Anst&nde in 
machen sind.

Y orsitzender H. K i n d e r :  W ir haben auch Ver- 
suche angestellt mit Papierfiltern von 20 cm Durch- 
meBser und haben dadurch die Geschwindigkeit etwas 
gleichmafiigor gehalten, so dafi es moglich war, bei 
gewissen Stillstanden des Ofeną in ganz kurzer Zeit 
grofie Mengen Gicbtgas durchleiten zu konnen. W ir 
haben einen Querschnitt des Entnahm erohres ron
2 Zoli gewahlt. Das Papierfilter wurde andemeits 
gentiitzt durch eine U nterlage von Drahtnetz. Auf diese

■u—----------

S  -Q\

Abbildung 4. Apparat zur Stanbbestimmung 

nach $>r.=3;ttG. Blaefi.

W eise ist ea gelungen, gute ErgebnisBe zu erzielen. 
ohno dafi die Geschwindigkeit wesontlich gelitten hat. 
An Hand dieser F ilte r jia t man gewiBsermafien eine 
kolorimetriscbe Tafol, so dafi man schon einen Anhalts- 
punkt iiber die Menge dos Staubes hat, wenn es na- 
tiirlich auch besser ist, das F ilter nach dem Trocknen 
zu wagen. Durch die Verbeaaerung dieaer Bestim- 
mungsverfabren konnen wir der Staubbestimmung in 
Gichtgasen mehr W ert boilegen, was um so notwen- 
diger ist, ais es eino H auptfrage bei der Gasreinigung 
iśt, dafi m an iiber dio Menge des Staubes in dem 
gereinigten und ungereinigten Giohtgas genau unter- 
richtet- ist.

Neuzeitliche Yerfahren zur Stahlerzeugung.

l-^ a g ley  gibt in einer ausfiihilichen Arbeit2) eine 
•*“* einfache und zuveilassige Rcchenweise wieder 
fur die Errechnung des Rohstoffverbrauchs und der 
technischen Ergebnisse bei der Erzeugung van Stahl 
aus irgendeiner Art von Roheisen naeh irgendeinein 
der bekannten Schinelzreifahren. Hierbei werden 
die jeweiligen Vorteile der rerschiedenen Verfaliren 
richtig eingeschatzt und miteinander vergliehen, un- 
beeinfluBt von personlichen Ansiehten und Erfalirim- 
gen, um der Wirklichkeit moglichst nahezukommen.

B ereclm ungen und V ergleiche *).
B ildung und A rt der Sch lacke. Die Schlacke 

besteht im wesentlichen aus Verbindungen der aus
1) Vortrag vor dem Iron and Steel Institute, Mai

1919. Vgl. The Iron  and Coal T rader Review 1919, 
9. Mai, S. 565/71.

dem Metali abgeschiedenen Elemente nebst geeig- 
neten FluBmitteln, die entweder aus dem Metali 
stammen oder auch absichtlicli zugesetzt werden, 
und bildet den Trager fiir eine bestimmte Menge 
chemisch wirksamer Bestandteile. Das Mengenver- 
haltnis der einzelnen Bestandteile muB so bemessen 
sein, daB die Schlacke bei einer bestimmten, jeweilig 
herrschenden Temperatur genugend flussig und 
auBerdem so gesattigt ist, daB sie den Herd nicht 
angreift. Gegen Ende des Schmelzens sollte in der 
Schlacke nur ein geringer UeberschuB an chemisch 
wirksamen Bestandteijen vorhanden sein, so daB die

2) In  den Tafcln der ursprunglichen Arbeit be- 
finden sich stellenweise unrichtige Zahlen, die wohl ais 
Drnckfehler zu bezeichnen sind. Die von m ir ersetzten 
Zahlen sind von m ir errechnet und zu verantworten.!

Der Berichterstatter.
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Zahlentafel 1. Z u s a m m e n s e t z u n g  d or  S c h l a c k e n

f c - " . .
Yerfahren Saurer Konrerter Saurer Martinofen Saurer Mischer

p i  i ; Roheisensorte Hamatit Irgend ein geeljnete*
Roheisen

Zusłłtże Keine Oxyde, Kalk Iedlglich Oiydc Oxyde, Kalk
RegeJmSGige Schwankungen Grenzwertc ilittelwcrte Orenzirerte MIttelwerte Grenzwerto Mittelwcrte Greniwerte MIttelwerte

S i 0 2 ..........................% 62 bis 68 65,0 57 bis 63 60,0 48 bis 52 50,0 38 bis 46 42,0
P2 o 5 ......................% — — _ _
Al, O ,)

. C aO  \ ......................% 4 bis 6 5,0 12 bis 1S 15,0 5 bis 0 7,0 9 bis 15 12,0
Mg O J
Mn 0 ..........................% 8 „ 12 10,0 5 „ 15 10,0 15 10,0 4 „ 8 6,0^  0 ..........................% 18 „ 22 20.0 12 „ 18 15,0 28 „ 3S 33,0 35 „  45 40,0
Gosaints u mmo . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0
Summę der Sauren 65 Y erhaltnis 00 Yerhaltnis 50 Yerhaltnis 42 1 Verhaltt.U

„ „  Basen . . 35 1,86 : 1 40 1,5 : 1 50 1 : 1 58 | 0,725 : 1
Uugefahre Eu<l|fmp. 1500 bis 1600° 1400 bis 1500° 1400 bis 1500“ 1200 Lit 13000

Einwirkung auf den Stalli nahezu aufgehOrt hat. Ihre 
physikaliselie Beschaffenheit soli (iabei eine leichte 
Trennung und Entfernung vom Metal! gestatten. Die 
Endtemperątur des Bades wird dureh die an das 
Metali zu stellenden physik^lislnen Anfoiderungen 
vorgeschrieben, und die Zusammensetzung der 
Schlacke soli so geregelt werden, daB ihre Beschaffen
heit der Abstichtemperatur des Metalles entspiicht.

In geschmolzenem Zustandeist die Schlacke mehr 
ais eine Losung von Sauren uńd Basen zu betrachten 
denn ais eine bestimmte chemischc Verbindung. Das 
Verh;iltnis von Sauren zu Basen wird hauptsachlich 
dureh die Schmelztemperatur bestimmt. Beim Stahl- 
schmelzen ist kein groBer Spielraum in den End- 
temperaturen statthaft, und die physikalische Be
schaffenheit sowohl des Metalles ais auch der Schlacke' 
ist somit innerhalb verłuiltnismaBig geringer Grenzen 
festgelegt. Innerhalb dieser Grenzen kann die 
Schlacke entweder zu dick oder zu diinn sein, so daB 
ihre Zusammensetzung wiederum nicht stark schwan- 
ken darf.

Die in der Schlacke enthaltenen Sauren und Basen 
yerfliissigen sich gegenseitig schon bei TcrhaltnismaBig 
niedrigen Temperaturen und gleichen sich chemisch 
aus, wenn sie in nahezu gleichem Mengenverhaltuis 
yorhanden sind. Bei hoheręn Temperaturen wird 
eine solche Schlacke oft zu diinn und dem Ofenbau- 
stoff gegeniiber zu wirksam. Das Mengenverhaltnis 
ihrer Bestandteile muB alsdann so geiindert werden, 
daB ihr Schmelzpunkt steigt, wodurch ihr Flussig- 
keitsgrad entsprechend herantergedriiekt wird. Je 
nach der Natur des Herdbaustoffes ist ein Ueber- 
schuB au Sauren oder Basen erforderlieh. Sollte ein 
solcher nicht yorhanden sein, so muB er dureh ge- 
eignete Zusiitze herbeigefiihrt werden. Zahlentafel 1 
gibt eine gute Uebeisicht iiber die Schlackenverhalt- 
nisse bei den verschiedenen Stahlerzeugungsyerfah- 
ren. Die Zahlen beziehen sich lerliglich auf End- 
schlacken und entstammen der Praxis der versehie- 
densten Stahlwerke in England, Deutsehland und 
Amerika; sie konnen deshalb ais gute praktische 
Durchschnittswerte betrachtet werden.

Wahrend der Schłackenbildung geht ein standiger 
Wechsel in ihrer Zusammensetzung vor sich. Diese

wird stark schwanken entsprechend der Menge und 
Alt der gegebenen Zusiitze, den Fortschritten der 
ehemischen Vorgange und der augenblieklich herr- 
schenden Temperatur. Schlacken, die von ununter- 
brochen arbeitenden Schmelzverfahren herruhren, 
z. B. Mischerschlacken, werden deshalb stets sehr 
ungleichmaBig zusammengesetzt sein und selbst unter 
gleichen Verhiiltnissen untereinander groBe Ab- 
weichungen zeigen. Die Endschlaoken der anderen 
Verfahren jedoch geben die einzig richtige Unterlage 
fiir die rechnerisehe Untersuchung der Schmelz- 
yorgange. Es ist anzustreben, daB die Endschlacken 
moglichst wenig freie Oxvde und moglichst viel 
Sauren enthalten in Anpassung an die erforderliche 
Temperatur.

Was nun die einzelnen Bestandteile betrifft, so 
kann angenommen werden, daB sie nahezu samtlich 
Oxyde sind und gewolmlich die niedrigste Oxydations- 
stufe der betreffenden Elemente darstellen. Einige 
dieser Oxyde, und zwar besonders diejeuigen, welche 
aus dem Metali selbst stanimon, konnen dureh den 
Kohlenstoffgehalt des Bades ganz oder teilweise 
reduziert werden, besonders bei beschrankter An- 
wesenheit von freiem Eisenoxyd. Es kommt nicht 
nur eine oxydierende Wirkung der Schlacke auf daś 
Bad in Betracht, sondern auch eine reduzierende Wir
kung des Bades auf die Schlacke. Ais allgemein 
giiltiger Grundsatz kann gelten, daB jedes im Hoch
ofen reduzierbare Element im Martinofen oder Kon- 
verter oxydierbar ist und in die Schlacke geht, aus 
der es wiederum dureh den im Bade verbleibenden 
Kohlenstoff reduziert werden kann. Dieser redu
zierende EinfluB ist immer yorhanden und yerhindert 
die ganzlichg Abseheidung der verschiedenen Korper, 
so daB immer noch mindestens Spuren yon ihnen in 
dem Enderzeugnis gefunden werden. Beim sauren 
Verfahren fmden sich z. B. im Metali immer noch 
gewolmlich 0,02 bis 0,04 % Si und 0,03 bis 0,06 % Mn, . 
beim basischen Verfahren nur Spuren von Silizium 
und 0,1 bis 0,4% Mn, die entweder noch nicht oxy- 
diert oder docli in der Folgezeit wieder reduziert 
worden sind.

Beziiglich des in Zahlentafel 1 angegebenen 
durchschnittlichen Gehaltes an Siiuren ist zu be-
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b e i d o n  v e r s  c h i o d e n e n  S t a h l s c h r i i o l z v o r f a h r e n .

Basischer Mincher

Łrgcnd ein geeignetod 
RoheUen

Basischer Martinofen Basischer KouTertcr

Thom aseisen

Oxyde, Kalk

Grcnz*erte Mittelwcrte Grenzwrrte M htcl werte Orenzw,Tte M ittelwcrtc Grcnxwerte Mittelwerte Grcnzwerte M ittelwcrte

36 bis 42 39,0 25 bis 29 27,0 14 bis 22 18,0 10 bis 14 12.0 6 bis 10 8,0
0,5 ,, 1,6 1,0 0 „ 2,C 1,0 13 10,0 H  ,, 18 16.0 18 „ 22 20,0
0,5 1,6 1.0 1 „ 3 2,0 1 „ 3 2,0 1 3 2,0 — —

40 48 44,0 46 „ 50 48,0 46 „ 50 4S,0 46 .. 50 48,0 48 „ 52 60,0
5 „ 7 6,0 4 „ 6 5,0 4 „ 6 5,0 4 „ 6 5,6 4 „ 6 5.0
4 „ 6 5,0 4 „ 12 8,0 4 „ 12 8,0 4 „ 12 8,0 4 „ 12 8,0
3 „ 5 4,0 5 „ 14 9.0 5 „ 14 9.0 5 „ 14 9,0 5 „ 14 9,0

100,0 100,0 100,0 100,0 j 100,0

40 V onEŁlfcnis 30 V crluU fcn is 30 V o r l ia l t n .s 30 V e r h a l t n i s 28 Y e r h a l t n i s
60 0,66 : 1 70 0,43 : 1 70 0,43 : 1 70 0,43 : 1 72 0,39 : 1

1200 bis 1300° 1400 bis 1500° 1400 bis 1500° 1400 bis 1500° 1500 bis 1600°

Kalk

nu-rken, daB in der Praxis hau fig ganz wesentlieh e 
Abweichungen eintreten, die jedoch durch besnndere 
Griinde erklart werden konnen. Es wird z. jb. die 
eine Schmelzung ganz wesentlieh mehr Kalk ge- 
brauchen ais eine andere trotz Verwendur.g gleicher 
Mengen der gleichen Roheisensoi te, wenn aus irgend- 
«inem Grunde besonders langsam gearbeitet wird; 
alsdann miissen standig frische Kalkzusatzc erfolgen, 
um zu verhindern, daB die Schlaeke zu diinn wird. 
ln solchen Fallen kann der Gehalt an Siiuren sehr 
weit herunteigehen, z. B. bis auf 18 % und noch 
weniger, und der Kolkgehalfc stdgt bis zu 58%.

R echenyerfahren . Die wesentlichsten Arbeits- 
wgiingc beim Stahlschmelzen, gl|ichviel nach 
welchem Verfahren gearbeitet wird, sind folgende:

1. Osydation der Yerunreinigungen,
2. die sichere Entfernung der durch diese Oxyda- 

tion entstandenen Erzeugnisse in Gestalt von 
Schlaeke,

3. die Aufrechterlialtung einer Temperatur, die 
hoeh genug ist, um das Metali vergieBen zu 
konnen,

4. die Biidung einer Schlacke von geeigneter phy- 
sikalischer i nd chemischer Bescliaffenheit. Sie 
muB also bei der Endtemperatur des Sehmelzens 
fliispig genug sein, nahezu unwirksam der Ofen- 
zustellung gegenuber und ais Endschlacke auch 
nahezu frei von cliemisch wirksamen Bestand- 
teilen.

Zrnachst sollen die zur Osydation der einzeinen 
Korpei notwendigen SauerstofTmengen und die ent- 
stehendei; Oxydationsprodukte berechnet werden, 
was nach der durchschnittlichen Zusammensetzung 
des Einsatzes einfaeh zu bewerkstelligen ist. Ais Ein- 
heitsmenge wird 1 1 gewiihlt und den Betraehtungen 
Schmelzungen mit 100 t  Einsatz zugrunde gelegt, so 
daB jedes eingesetzte oder auch bei der Analyse in 
Rechnung gezogene Prozer.t im Gewicht 1 t dar- 
stellt. Auf diese Weise ergeben sich folgende Zahlen:

1 t C erfordert zur Yerbrennung 16 : 12 =  1,33 l 
Sauerstoff unter Biidung yon 2,33 t CO.

1 t Si erfordert 32 : 28 =  1,14 t Sauerstofi unter 
Bildunsr von 2,14 t Si O,.

*) Siehe Zahlentafel 4.

I t P erfordert 80 : 62 =  1,29 t Sauerstofi unter 
Biidung von 2,29 t P, 0 5.

I I Mn erfordert 16 : 55 =  0,29 t Sauerstoff unter 
Biidung von 1,29 t Mn O.

Der Bedarf an Sauerstoff kann berechnet werden 
in Gestalt von Luft oder Eisenoxyd bzw. Eisenerz 
yon gegebener Zusammensetzung. Auch die iibrigen 
Zusatze, wie Kieselsiiure, Phosphoisiiure, Tonerdu, 
Kalk, Magnesia, Manganoxydul, sollen in 'die Be- 
rechnung einbezogen werden.

Der Verbrauch an oxydischen Znschlagen sollte 
in der Praxis stets eingeschriinkt werden mit Rock- 
sicht auf die oxydierende W irkung' der ['lnrnme. Bei 
einzeinen Verfahrcn werden iibeireiche Erzzuschl ige 
nicht zu vermeiden sein. Jedenfails s^llten bei ver- 
gleichenden Bereehnungen Hiiehstyerbrauchszahlen 
in Rechnung gesetzt werden.

Bei Einsatz von kaltem Roheisen und Schn tt ist 
wahrend des Einschmelzens ein Abbrand an Eisen 
unyermeidlich, und das entslehende Ei?enoxyd- 
oxvdul muB bei der Bereehnung des Sauerstoff- 
bedarfes der Schmelzung berticksichugt werden, 
Auch darf nicht iibersehen werden, daB gewOhniieh 
neben Eisenuxydul ein geringer Pi ozentgehalt an 
Eisenoxyd in der Schlacke yorhanden ist, sogar g?gen 
Ende des Sehmelzens, woraus sich ergibt, daB gleich
zeitig neben einer Reduktion von Eisenoxyduł zu 
Eisen durch den Kohlenstoff des Bades auch eine 
Oxydation von Eisenoxydul zu Eisenoxyd durch die 
Flamme vor sich geht, wenn letzteres auch nur in 
geringem AusmaBe. Diese Erseheinung erklart zum 
Teil die Tatsache, daB manehmal Sehmelzungen nicht 
annahernd soviel oxydisehe Zuschlage brauchen, wie 
die Berechnung ergeben hatte. Dies kann besonders 
bei einem langsam gehenden Ofen beobachtet wer
den, wahrend ein scharfgehender Ofen die volle be- 
reehnete Menge an oxydischen Zuschliigen braucht. 
Den Bereehnungen soli zugrunde gelegt werden ein 
Erz mit 65 % Fe und 3 % Si 0 2, ein Kalk mit 96 % 
Ca O und 2 % Si 0 2 und der dem Roheisen anhaf- 
tende Sand ais 1,25 % Si 0 2.

Fiir eine gute Endschlacke besteht kein groBer 
Spielraum hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, und 
die Gesamtmenge der eingebrachten Sauren wird des-
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Zahlentafel 2. R o h s t o f f b i l a n z . Zahlentafel 4. R o h c i s e n s o r t e n

Metallisch. Einsatz 100,00 
Eisen aus dem Erz 16,30 
Metallisch. Zusaiao 0,70

fnsgesamt 117,00

% V. Elne.tz
1. baurer K onvertęr . ...................... ..........................0
2. Basiseher IConverter................................................ 0
3- .. M artinofen fflussiges Roheisen) . 4
4. ,, ,, (festes ,, ) ;S
5. S aurer ,, ,, ) 2
6. „  K onyerter und baniselier Mart-iu-

ofen ..............................................................4 + 4
7. Basiseher K onyerter und basiseher Mar-

t i n o f e n ......................................................... 4 -1-4
8. Baaisoher Mischer und basiseher Marti n-

ofen .......................... .........................., 2 + 4

lialb auch ziemlich genau die Geśamtmenge der 
Schlacke festlegen. Wenn z. B. beim sauren Kon- 
verter auf 100 t Stahl 6,3 t Si 0 2 entstehen und die 
Endschlacke 63 % Si 0» enthalten soli, so miissen 
10 t Schlacke (6,3 : 0,63) auf 100 t Stahl entfallen. 
Fiir den basischen Konyerter ergibt sich, daB bei 
Einbringung von 5,6 t Sauren (Si 0 2 +  Pa 0 6) und 
bei einem Gehalt von 28 % Sauren in der Endschlacke 
auf 100 t Stahl 20 t Schlacke (5,6 : 0.28) entfallen 
miissen.

Der Bedarf an Kalk (mit 96 % Ga O) errechriet 
sich fur eine saure Schlacke mit 9,6% Ga O zu 
9,6: 96 =  Vio des berechneten Sehlackenbcdarfs. 
Fiir eine basische Schlacke mit 48% Ca O wird 
48 : 96 =  y2 des crrechneten Schlackenbedarfs an 
Kalk gebraucht, ini obigen Fali also 10 t. AuBerdem 
miissen naturgemaB die metallischen Verluste in der 
Schlacke entsprechend gewiirdigt werden.

Der Verfasser empfiehlt die Anlegung vori Ueber- 
sichten geimiB Zahlentafel 2 und 3; in letzterer sind 
die angenommenen Zahlen fiir unbcstimmbare mecha- 
nische Yerluste zusammengestellt.

Ueber das Verhalten des Scliwefels beim basischen 
Yerfahren ist folgendes zu sagen. Wenn das Roheisen 
geniigend Mangan enthalt, so bietet die Entschwefe- 
lung bis herunter auf 0,06% keine Schwierigkeiten. 
Weitergehende Entschwefelung verlangt besondere 
Sorgfalt. Bedingung dafur ist eine liochbasische 
Schlacke und hohe Temperatur. Zur Erlangung einer 
hochbasischen Schlacke muB bedeutend mehr Kalk 
aufgewandt werden, wodurch natiirlich der Schlacken- 
bedarf steigt. Sind z. B. auf 100 t Eisen 5 ,41 Sauren 
eingesetzt worden, und soli die Schlacke normaler- 
weise 27% Sauren enthalten, so sind 5,4: 0,27 = 
20 t Schlacke erforderlich; soli jedoch eine auBer- 
gewcjhnlich liochbasische Schlacke mit nur 18%  
Sauren erzeugt werden, so stelit sich der Schlacken- 
bedarf auf 5,4 : 0,18 =  30 t, also um 50 % hoher. 
Der Kalkbedarf steigt wesentlich starker, denn wenn 
die Schlacke 56 % Ga O enthalten soli, so betragt 
der Bedarf an Kalk 56 x  30 : 96 =  17,51, d. h., wenn 
eine solche Schlacke 8 % Ca O mehr enthalten soli 
ais die normale Schlacke. so muB 75 % mehr Kalk

i Oxyd. Bestandtoilc
t

c  T Si ‘V  'p "  ” Mn
% 1 % % %

1,76
4,00] Mc chan. Verluste .

R A 
R 1?

3,8 | 2,5
1,0
1,8

: o,o6 1,0
0,8
0,6

j Ausbringen . . . 105,04 R (J 3,5 1 1,55
Tnsgosamt 117,00 R D 

R E
3.2
3.2 i

1,0
0,5

1,25 
| 2.25

1,2
2,2 :

aufgewendet werden, Dazu kommt, daB der Gehalt 
der Schlacke an Phosphorsaure sinkt und dio Wir- 
latng auf Ausbringeu und Selbstkosten sich sehr be- 
merkbar macht. Deshalb kann nicht genug betont 
werden, daB solche Arbeitsweise nur durch zwingende 
Grtinde gerechtfertigt werden kann.

Bagley stelit nuli die folgenden Rechnungen fiir 
die verscliiedenen Schmelzverfahren fiir einige Roh- 
eisensorten auf; letztere sind in Zahlentafel 4 zu 
sanimehgcstellt.

Zusa ni mens tell ung der durchgerechneten  
Verfahren.

V e r f a h r e n  m i t  f  1 ił s s i  g  o m R o h e i s e n .
1. Saurer Konyerter mit fluBsigem Roheisen Sorte RA.
2. Basiseher „ „ „ „ Sorte RE.
3. „ Martinofen „ „ „ „ Sorte RC.

S c h r o t t  y e r f a h r e n  m i t  k a l t e m  R o h e i s e n .
4. Saurer Martinofen m it 50 o/0 Schrott und 50 o/o* 

Roheisen Sorte RA.
5. Basiseher Martinofen mit 50 o/o Schrott und 50 o/0 

Roheisen Sorte RC.
6. Basiseher Martinofen mit 75 o/0 Schrott und 25 o/o 

Roheisen Sorte RD.

D u p 1 o x - V e r f a h  r e n.
7. Saurer Konvertcr und basiseher Martinofen mit

fliissigem Roheisen Sorte RC.
8. Basiseher Misehcr und basiseher Martinofen mit

fliissigem Roheisen Sorte RC.
9. Basiseher Konyerter und basiseher Martinofen mit 

fliissigem Roheisen Sorte RC.

1. S a u r e r  K o n v e r t e r  m i t  f l i i s s i g . e m  
R o h e i s e n ,  S o r t e  RA.  

Oxydationsvorgange: Soli der erblasenc Stahl vor 
dem Endzusatz 0,2 ó/0 C enthalten neben Spuren von 
Silizium und Mangan, so miissen fiir je 100 t auf- 
gegebenes Metali oxydierfc werden:
3,6 t C, die 4,80 t  O erfordern und 8,40 t  CO ergeben,
2,5 t  Si, die 2,86 tO  erfordern und 5,36 tS iO , ergeben.
1.0 t Mn, die 0,29 tO  erfordern und 1,29 tM nÓ  ergeben,
7.1 t, die 7,95 tO  ■erfordern und 6,65 t  fe»te Vęr-

bindungen eigeben.
Wenn dio Schlacke 65 o/o SiO, enthalten sqll, so 

miissen 5,36 : 0,65 =  8,2 t  Schlacke erschmolzen werden. 
Die Zusammensetzung der Schlacke wird etwa sein:

5,36 t  Si Oj =  65,0 o/o 
1,29 t  MnO =  15,6 o/0 
1,60 t  Fe O =  19,4 o/o
8,25 t  =  100,0 0/6 

Rohsteffbilanz. 
t

Metallisch-er Einsatz 100,0C 
Metallisehe Zusiitze 0,70

Insgesamt 100,70

Osydiene Bestand-
t e i t e ..................... 7,10'

Eisen in der Schlacke
(1,60 Fe O) . . . 1,24

Mechanische Verluste 6,00 
Ausbringen . .. . . 86,36

Insgesamt 100,70
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Zahlentafel 5. K o n y e r t e r - V e r f a h r e n .  Ergebnisse fu r je  100 t  Roheisen.
Yerfahrcn Saurer K ouyerter Baslfchcr Konverter

Rohelsensortę r a RB RC RE

Erforderlicher S a u e rs to f f ................. t 7.95 5,31 8,04 7.99
Luftmenge jo t  Eisen in3 270 183 294 276
Schlackenbildende Verbindungen . t 0,65 3,01 7,94 8,09
Gesamte Siiurenmenge ......................t 5,30 2,14 7,30 0.1 1
Zu erzeugende Schlackenmenge (05 % 

Si 0 2) ................................................ t 8,25 3,30
Zu erzeugende Schlaekenmonge (28 % 

Siluren) . . . ............................... t 20,0 21,8
JBedarf an Kalk . : . ......................t . — 13,5 11.3

Si 0 ,  . . . % 5,30 =  65,0 2,14 =  65,0 3,86 -  14,8 1,07 =  4,9 1
p 2 o5 . .% — — 3,44 13,2 5.04 =  23,1
Mn O . . .% 1.29 - 15,6 0,87 =  26.4 0,04 -= 2,5 2,58 =  11,8 *

Sohlaokonnnrtlyse . OaO . . . % etwa 50,0 etwa 50,0
-Mg O ■ •% „ 4,0 „ 4,0 i
Al, 0 2 . .% — ': -r&
Fe O . . . % 1,00 =  19,4 0,29 =  8,6 4,03 ;= 15,5 1,35 = 6,2
Insgesaint % 8,25 =  100,0 3,30 =  100.0 26,00 =  100,0 21,82 =  100,0

Rohstoffbilanz:
100,00 100,00 100,00

1

ioo.oo
0,70 0,70 ' 0,70 0,70

Insgesam t t 100,70 100,70 100,70 100,70 ' j

Oxydierte Bestandteile . . . . . .  t 7,10 4,00 7.10 7,70
Eisen in der Schlaekc (ais Fe O) . t 1,24 ' 0,22 2,92 1,05
Mechanische Yerluste . . . . . .  t 6,00 6,00 6.00 0.00

86,30 89. S8 84,08 85.95
Insgesam t t 100,70 100,70 100,70 100,70

Zahlentafel (i. K asischo i' M arti nof cii m it f l iis s ig e m  E in sa tz . Ergebnisse fiir je 100 t  Roheisen.
Eohcisensorte RA RB RC R D RE

7,01 4,60 . 7,10 6,20 7,70

Entspreehende Menge F ea 0 3. . . t  
Entsprecli. Menge Erz m it 65% Fe t
Eisen im E r z .................................. t
K ieselsaure im E r z .......................... t.

26,2
28,2
18,3
0,84

1
17,6
19,1
12,3
0,58

8,54
28,5
30,8
20,0
0,92

6,98
23.3 
25,1
10.3 
0,75

20.7
28.8 i 
18,7
0,80

Kieśęlśaure aus dem Metali . . . t  
Erz . . . . t 

„ ,, K a lk . . . . t

5.30 
oj 84 
0,22

2,14
0,58
0,10

3,86 .
0,92
0,30

2,14 
0,75 ' 
0,21 
2,75

1,07
0,86
0,26

| o,44

(łe sa in t  sil u rc nme nge l 6,42 2,82 8,52 . 5,85 7 :2:\
" . - _

Zu erzeugende Sehlaekenmonge (28%
Siluren) . ........................................i

Bedarf an K a l k .............................. (•

j

22,92
11,5

10,1
5,0

30.4
15,2

20,9
10,5

25.9
13,0

Sehlaekenanaly.se . .

S i 0 2 . . %
ą  o s . .%
Mn O . . % 
Ca 0  . . %  
Mg U . . %  
AU O, . . %

0 ,42=  28,0

1 ,29=  5,6 
etwa 48,0 

„ 5,0 
2,0

2,82 — 28,0

0,S7 -  8,6 
etwa 48,0 

„ 5,0 
„  2,0

5 ,0 8 =  16,7 
3,44 11,3 
0,64.== 2,2 

etwa 48,0 
j. 5,0 
„ 2,0

3,10 14.8 
2,75 13,2 
1 ,29= 6,2 

etwa 18,0 
., 5,0 
., 2,0

2 ,1 9 =  8,4 
5,04 -  19,6 j 
2,58 =  10,0 j 

etwa 48,0 i 
., 5,0 j 
„ 2,0 i

Fe O . .% 2,61 1 1,4 0 ,8 5 =  8,4 i , o l =  14,8 2 ,26=  10,8. 1 ,81= 7.0!

Insgesam t % 22,9 =100,0 10,1 = 100,0 30,40 =100,0 20,9 — 100.0 25,9 — 100,0 |

Rohstoffbilanz: 
Metallischer E insatz. 
Eisen aus dem Erz . 
Metallische Zusatze .

100,0
18,30

100,0
12,30

100,00
20,00

100,00
16,30

F, . : i 
100,00 I

18,70
0,70' ................. t 0,70 0,70 0,70 0,70

Insgesam t ( s 113,00 119,40

0xydierte  B e s ta n d te i le ..................1
Eisen in der Sehlacke (ais Fe O ). t  !

Ansbringen . . . . . . . . . . t

7,01
2,03
4,00

105,96

4,60
0,66
4,00

103,74

7,10
3,50
4,00

106,10

6,20
1,76
4,00

105,04

7,70
1,41
4,00

106,29

Insgesam t t 119,00 113,00 120,70 117,00 119,40

26
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2. B a s i s o h e r  K o n  v e r  t e r  m i t  f l i i s s i g e m  
R o h e i s e n ,  S o r t e  R E . 

Oxydationsvorgange: Wenn der erblasene Stahl vor 
dem Endzusatz enthalten Soli: 0,2 o/o O, 0,05 o/0 p, 
0,20 o/o Mn, so werden fiir 100 t  eingesetztes Metali 
oxydiert:
3.0 tC , die 4,00 t  O erfordern und 0.70 t  CO ergeben,
0,5 t Si, dio 0,57 tO  erfordern und 1,07 t S i 0 2 ergeben,
2,2 tP ,  die 2,84 t  O erfordern und 5 ,0 4 tP ,0 5  ergeben,
2.0 t Mn, die 0,58 tO  erfordern und 2,58 t Mu Ó ergeben,
7,7 t, die 7,99 t O erfordern und 8,69 t  feste Ver-

bindungen ergeben.
Soli dio Schlacke 28 o/o Siiuren (SiO„ -f- P jO ,)  ent

halten, go mussen 6,11 : 0,28 =  21,82 *t Schlacke er- 
schmolzen werden. Bei einem Gehalt von 50 o/0 CaO 
in der Schlacke betriigt der Kalkbedarf 50 X 21,82 : 96 
=  11,4 t. Die Zusammensetzung dor Schlacke wird un- 
gefiihr sein:

1,07 t  Si 0 2 =  4,9 o/o
5,04 t  P , Oj =  23,1 o/o
2,58 t  M nO  =  11,8 0/0

Ca O rd, 50,0 o/0
Mg O rd. 4,0 0/0

1,35 t  Fe O == 6,2 o/0
21,82 t  =  100,0l/o

Rohstoffbilanz. 
t

Osydierte Bestand- 
teile . . . . .  7,70

Eisen in der Schlacke 
(1,35 Fe O ) .  . . 1,05

Mechanische Verlusto 6,00
Ausbringen . . . .  85,95

Metallischer Einsatz 100,00 
Metallische Zusatze 0,70

Insgesamt 100,70

3. B a s i s c h e r  M a r t i n o f e n  m i t  f l i i s s i g e m  
R o h e i s e n ,  S o r t e  R C . 

Oxyd»tionsvorgange: Wenn ais Zusammensetzung des 
abstichfertigen Stahls verlangt wird 0,2 ojo C, 0,05 o/0 P, 
0,10 o/0 Mn, so mussen fiir 100 t  cingesetztes Metali 
oxydiert werden:
3,3 t C, die 4,40 t  O erfordern und 7,7 t  C O ergeben,
1,8 t Si, die 2,06 t  O erfordern und 3,86 t  Si O9 ergeben,
1,5 t  P, die 1,94 t  O erfordern und 3,44 t  P» 0 5 ergeben,
0,5 t Mn, die 0,14 t Ó erfordern und 0,64 t  Mn O ergeben,
7,1 t, die 8,541 O erfordern und 7,941 feste Verbia- 
dungen ergeben.

Oxydische Zuschlage: Dio erforderlichen 8,54 t  O 
entsprechen 28,5 t  Fe 2 0 :i. Enthalt das Erz 65 o/0 Fe, 
so sind 30,8 t  Eisenerz erforderlich, die 20 t  Fo ent
halten, daneben 3,06 o/0 Si 0 2 =  0,92 t.

Schlackenerzeugung: An Kieselsaure wird eingesetzt: 
3,86 t  aus dem Eisen,
0,92 t  aus dem Erz,
0,30 t  aus dem Kalk.

Insgesamt 5,08 t.
M it 3,44 t  P 2 0 5 ergibt sich ein Gesamteinsatz an 

Siiuren von 8,52 t.
Soli die Schlacke 28 o/0 Siiuren und 48 0/0 Kalk ent

halten, so mussen erzeugt werden 8,52:0,28 = 3 0 ,4  t  
Schlacke, die 15,2 t  Kalk erfordern.

Die Zusammensetzung der Schlacko wird sein:
5,08
3,44
0,64

4,51 t

Si Oj 
P .O ., =  
M nO =  
Ca O rd. 
Mg O rd. 
Al 2 0 3 rd. 
Fe O =

30,40 rInsgesamt 100,70 

Zahlentafel 7.
Są ur es Ma r t i  n o f en  v e rf  a h r e  n m i t  R o h e is e n s o r to  R A  u n d  S o h r o t t .

16.7 0/0 
11,3 0/0
2,2 0/0 

48,0 0/0
5.0 0/0
2.0 o/0

14.8 o/0

Schro'tsatz

O xydierte B estandteile . . . , 
Erforderlicher Sauerstoff . . . 
Sauerstoffaufn. b. Einschiuelzon 
Sauerstoff aus Zuschliigen . . . 
Eutsprechendc Mnngo Fe2 O,. 
E ntspr. Menge Erz 
Eisen aus dcm Erz 
KipsMsaurp ans dom E rl

(65 % Fe)

Kieselsaure auś dem Metali . . . t  
■> » ,, Rolieisensand t

,. Erz . . .  . . t

83%

4,87
5,28
1.90 
3,38

11,30
12,15
7.91 
0.36

50%

3,80
4.00
1.90 
2,10
7.00 
7.52
4.90 
0,22

67%

2.73
2.73 
1,90 
0,83 
2,77 
2,98 
1,94 
0 ,0 !)

100,0 o/o

Rohstoffbilanz.
t

Metallischer Einsatz 100,00
Eisen aus dem Erz 
Metallische Zusatze 

Insgesamt

Bestand-

20,00
0,70

120,70

t

Zu erzeugende 
(HO %  Si O,) .

Insgesam t t 
Schlackenmonge 

• ......................t
Sehlackeuzusammeiisetzung
Si 0 2 ......................
Mn O ......................
Al, O , .......................................
Fe O . . . .

3,43
0,62
0.30

4,41

8.82
t

4,41

3.12

°/ ■ /o
=  50,0 
=  12,7 
rd. 2,0 
=  35,3

2,57
0,62
0.22

3,41

6,82

>  % 
3,41 =  50,0 
1,03 =  15,1 

rd. 2,0 
2.25 =  32.0

1,72
0,62
0.09

2,43.

4,86

‘ % 
2,43 =  50,0 
0,94 =  19,3 

rd. 2,0 
1.30 =  2 | i

Insgesamt

Rohstolf bilanz. 
Metallischer E insatz. 
E sen aus dem Erz . 
Metallische Zusatze .

Insgesam t t

R o l ie is e n s a n d .............................. t
Oxvdierte Bestandteile . . . . t 
Eisen in der Schlacke . . . . t 
Mechanische Verluste . . . . .  t 
A u s b r i n g e n .......................................

S.82 =  100,0 100.0

100,00
7,91
0.70

10S,01

100,00
4,90
0.70

105,60

0,62 0,62 0,02
4.87 3,80 2,73
2,43 1,75 1,08
2,00 2,00 2,00

98,69 97,43 96.21

4,86 =  100,0

100,00
1,94
0.70

102,64

Insgesam t t 108,61 105,60 1 102.64

Oxydierte
t c i l o ......................7,10

Eisen in der Schlacke
(4,5 t Fe O) . . 3,50

MechanischeVerlustc 4,00 
Ausbringen . . . 106,10 

Insgesamt 120,70
In  der gleiohen Weise 

sind dann die in dsn Zahlen
tafeln 5 und 6 zusammen- 
gesteliten Falle durchge- 
roclinet.

In einem besonderen 
Abschnitt weist Bagleyauf 
die Nachteile des Mouell- 
Verfahrens hin, die in der 
Hauptsaehe in dem gro- 
Ben Schlackenverlust be- 
stehen. Vor allen Dingen 
ist darauf zu achten, dafi 
der Zusatz von fliissigem 
Roheisen erst erfolgt, wenn 
der im Ofen befindliche 
Schrott bereits gut ange- 
wariiit ist, damit die be- 
absiclitigten Reaktionen 
durch Abkiililung des Roh- 
eisens nicht verzógert wer-
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Zahlentafel 8. B a s i s e h e s  M a r t i n y e r f a h r e n  m i t  5 0 %  R o h o i s e n  u n d  6 0 %  S o h r o t t .

Iloheisen^ortc: R U U C R D R E

Oxydierto B estan d te ilo ......................t 2 ,6 8 3 ,8 5 3 ,4 7 4  2 2
Erforderlicher S a u e rs to ff ................. t 2 ,8 4 4 ,4 0 3 ,6 6 4  17
Sauer8toffaufnahmo b . Einschmelzen t 1 ,9 0 1 ,9 0 1 ,9 0 1 9 0
Sauerstoff aus Zuschliigen . . . . t 0 ,9 4 2 ,5 0 1 ,7 6 2 ,2 7
Entsprechendo Menge Fo2 0 3 . . . t 3 ,1 2 8 ,3 3 5 ,8 7 7 ,5 5

»ł >ł Erz ( 6 5 %  Fo) t 3 ,3 6 9 ,0 0 6 ,3 2 8 ,1 4
B:sen aus dem Erz . ......................t 2 ,1 8 5 ,8 4 4 ,1 1 5  2 8Kieselsaure aus dem E r z ..................t 0 .1 0 0 ,2 7 0 ,1 9 0 ,2 4

Kieselsaure aus dom Metali . . . t 1 ,1 8 2 ,0 3 1 ,1 8 0 ,6 4
„  , ,  , ,  Sand . . . . t 0 ,6 2 0 ,6 2 0 ,6 2 0 ,6 2
,. , .  E r z ..................t 0 ,1 0 0 ,2 7 0 ,1 9 0 ,2 4
, ,  , ,  „  K alk . . . . t 0 ,0 8 0 ,1 8 0 .1 4 0 ,1 6

Phosphorsaure aus dem Motali . . t 0 ,0 7 1 ,7 2 0 ,4 2 0 ,5 7

Insgesam t t 2 ,0 5 4 ,8 2 3 ,5 5 4 ,2 3

Sclilackenmenge ( 2 8 %  Sauren) . . t 7 ,3 3 1 7 ,2 1 2 ,7 15,1
K a lk ......................................... 3 ,6 6 8 ,6 6 ,3 7 ,5

t  % t  ' % o % * %
' .Z Si O., . . . . 1 ,9 8  =  2 7 ,0 3 ,1 0  =  1 8 ,0 2 ,1 3  =  16,'S 1 ,6 6  •- 1 1 ,0

P2 0 5 . . . 0 ,0 7  =  1 .0 1 ,7 2  =  1 0 ,0 1 ,4 2  =  1 1 ,2 2 ,5 7  =  1 7 ,0
Mn O . . . . 0 ,7 7  =  1 0 ,5 0 ,6 5  =  3 ,8 1 ,0 3  =  8 ,1 1 ,6 8  =  11 ,1

Sohlackenerzougung Ca O . . . . otwa 4 8 ,0 etwa 4 8 ,0 etwa 4 8 .0 etwa 4 8 ,0
Mg O . . . ii 5 , 0 „  5 ,0 5  0 „  5  0
Al, 0 3 . . . „  1 ,0 „  1 ,0 1 ,0 . ,  1 ,0
Fe O . . . . 0 ,5 5  =  7 ,5 2 ,4 4  =  1 4 ,2 1 ,2 6  =  9 ,9 1 ,1 1  =  6 ,9

Insgesam t . 7 ,3 3  =  1C0,0 1 7 ,2 0  =  1 0 0 ,0 1 2 ,7 0  =  1 0 0 ,0 1 5 ,1 0  =  1 0 0 ,0

Rohstoffbilanz:
1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

Eisen aus dem Erz . 2 ,1 8 5 ,8 4 4 ,1 1 5 ,2 8
Metali is ehe Zusiitzo . 0 ,7 0 0 ,7 0 0 ,7 0 0 ,7 0

Insgesam t t 1 0 2 ,8 8 1 0 6 ,5 4 1 0 4 ,8 1 1 0 5 ,9 8

Roheisensand . . . . 0 ,6 2 0 ,6 2 0 ,6 2 0 ,6 2
Osydierte Bestandteile ......................t 2 ,6 8 3 ,8 5 3 ,4 7 4 2 2
Eisen in der Schlacke ......................t. 0 ,4 3 1 ,9 0 : 0 ,9 8 0 ,8 6
Mechanische Verluste ......................t 3 ,0 0 3 ,0 0 3 ,0 0 3 ,0 0
A u sb rin g en .................. 9 6 ,1 5 9 7 ,1 7 9 6 ,7 4 9 7 .2 8

Insgesam t t 1 0 2 ,8 8 1 0 6 ,5 4 1 0 4 ,8 1 1 0 5 ,9 8

den. Bei zu heiB gewordenem Schrott ist die Reak- 
tion zu heftig, und die Verluste an Schlacke durch 
Heraustreten aus den Ofentiiren werden zu groB. 
AuBerdera geht viel Zeit verloren, um der Schlacke 
wieder die richtige Beschaffenheit zu geben.

Bei der Yerarbeitung von kaltem Roheisen mit 
Schrott sind fiir die Berechnung der Schmelzrorgange 
festzulegen:

1. die durchschnittliche chemische Zusammen- 
setzung des Einsatzes,

2. der dem Roheisen anhaftende Sand,
3. der Abbrand des Einsatzes wahrend des Nieder- 

schmelzens.
Dieser Abbrand schwankt ziemlich stark unter 

verschiedenen Verha!tnissen. Fiir die Berechnung sei 
hier angenommen, daB der Verlust an Eisen 5%  be
tragt, wobei rd. 7 % Fe3 O* mit 1,9 % Sauerstoff ge- 
bildet werden.

1. S a u r e a  M a r t i n y e r f a h r e n  m i t  50 o/o
B o h c i s e n  ,(S o r t  a  R A )  u n d  5 0 %  S o h r o t t .

Die lurehschnitt licho Zusammensetzung des Ein
satzes wird sein: 2,0 o/0 C, 1,3 o/0 Si, 0,8 o/0 Mn..

Oxydationsvorgange: Wenn der abstichfertige Stahl 
0,2 o/o C, 0,1 i>/o Si und 0,0 o/0 Mn enthalten soli, dann 
sind fiir 100 t  Einsatz zu osydieren:
1,8 t  C, dio 2,40 t  O erfordern und 4,201 C O ergeben,
1,2 t  Si, die 1,37 t  O erfordern und 2,57 t  Si O, ergeben,
0,8 t Mn, die 0,23 t  O erfordern und 1,03 t  Mn Ó ergeben,
3,S t, die 4,00 t Ó erfordern und 3,60 t  fe3te Verbin-
dungen ergeben.

Oxydisehe Zuschlago. Wahrend des Einschmelzens 
sind bereits 1,9 o/0 Sauerstoff aufgenommen worden, so 
da(5 nur noch 2,1 t .  Sauerstoff in  Form von festen Za- 
schliigen erforderlich rjad. Es hat al30 ein Zusatz von 
7 o/o F es Oj zu erfolgen. Enthiilt das zuzusetzende Er* 
65 o/o Fe und 3 o/0 Si 0», so miissen 7,52 t  E rz zuge- 
setzt werden gleich 4,9 t  Fe und 0,22 t  Si 0 2.

Schlacke. An Kieselsaure ist yorhanden:
Durch Osydation aus dem Einsatz 2,57 t
Vom R o h e is e n s a n d ......................0,62 t
Aus dem E r z .................................0,22 t

Insgesamt 3,41 t  
Soli die Schlacke 50 ofo Si 0 2 enthalten, so sind 6,82 t  

Schlacke zu erzeugen, die sich foIgcndermaGen zusammen- 
setzt: 3,41 t Si 0 2 . . . . =  50,0 o/o

1,03 t  Mn O . . . .  =  15,1 o/o
Al2 O, usw. . . rd. 2,0 o/0

2,25 t  Fe O (1,75 t  Fe) =  32,9 o/p
Insgesamt 6,82 t  =  100,0 ó/t>

*
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Zahlentafel 9. B a s i s c h e s  M a r t i n v e r f a h r e n
R oheisenso rte :

41. Jahrg. Nr. 6.

m i t  25 % R o h e is e n  u n d  75 % S c h r o t t .
RA RB RC RD BE

O sydierte B e s ta n d te i l e ................. (,
Erfordorliehcr Sauerstoff . . . , fc
Sauerstoffaufnahm e b. Einschmelz. t 
Sauerstoff aus Zuschlagen . . . .  t
E ntsprechende Menge Fe3 0 3. . . t
Entsprechende Menge Erz (65% Fe) t
Eisen aus dem E r z .......................... t
Kieselsaure aus dem Erz . . . . t

K ieselsaure aus dem Metali . . . t
Sand . . . t

,, Erz . . . . fc
>> ,, ,, K alk . . . . t

Phosphorsaure aus dem M etali. . t

Insgesam t .t j

2,13
2,18
1,90
0,28
0,93
1,00
0,03
0,03

1,50
0,31
0,03
0,07
0,07

1,98

1,56 
1,55 
1,90 

wakrscheiu- 
lich unaus- 

ifuhrbar ohne 
groCoren Roh- 

eiseneinsatz

2,12
2,30
1,90
0,40
1,33
1,44
0,94
0,04

Sehlackemnenge 
K a l k ..................

1,12
0,31
0,04
0,09
0,92

1.95
1.95 
1,90 
0,05

nichts

0,68
0,31

0,06
0,76

So lila eke nz usammo ń - 
se tzu n g .

Si O.,
p2 o:
Mn O 
Ca O
Mg O 
Al, 0 3 
Fe O

7,08
3,54

%
27,0

t
1,91 ==•
0,07 =  1,0
0,64 — 9,0

rd.4 8,0 
.. 5,0
.. 1,0 

0,64 =  9,0

2,48

8,86

4,43

t
1,56
0,92
0,52

1,07

17,6
10,4

=  5,9
rd. 48,0 

5,0 
.. 1,0 

=■-- 12,1
Insgesamt 7,08 =  100,0

Rohstoffbilair/.:
M etallischcr E in sa tz .................. t
E isen aus dem Erz . . . .  . t 
M etallische ZusŚtze . . . , . . t

i 00,00 
0,63 
0,70

Insgesam t t 101,33

1.81

6,47
3,24

2,31
2,18
1,90
0,28
0,93
1,00
0,63
0,03

0,43 ' 
0,31 
0,30 
0,07 
1,28

■2,12

7,54
3,77

t
1,05
0,76
0,71

0,4 6

o/ /o 
16,3 
11,7 

? =  11,0 
rd. 48,0 
.. 5,0
.. 1,0 

7,0

S a n d ..............................
O xydierte Bestandteile 
Eisen in der Schlacke 
Meehanische Verluate . 
A usbringen . . . . .

0,31
2,13
0,50
3,00

95,39

8,86 =  100,0

100,00
0.94
0,70

101,64

6,47 =  100,0

t
0,83 
1,28 = 
1.03 i

0,33

°/ /o
11,0 
17,0 

5= 13,6 
rd . 4S;0 
.. 5,0

1,0 
=, 4,4

!

7,54 =  100,0

100,00

0,70

100,70

Insgesam t t  j 101,33

0,31 0,31 0,31
2,12 i , 95 2,31
0.S3 0,36 0,27
3,00 3,00 3,00

95,38 95,08 95,44

101,64 100,70 101,33

100,00
0,63
0,70

101,33

Metallischer Einsatz 100,00 
Eisen aus dem Erz 4,90
Mftallische Zusatze 0,70

Rohstoffbilanz. 
t

Insgesamt 105,60

Roheisensand . . .
Oxydierte Bestand

teile ......................
Eisen in der Schlacke 

(ais Fc O) . . .
i Meehanische Verluste 
j Ausbringen .

t
0,62

3,80

1,75
2,00

97,43

auch
wird.

Insgesamt 105,60

Bindet man dio Kieselsaure in der Schlacke durch 
eine atarkero Baso ais Eisenosydul, also durch Zusatz 
von Kalk oder Kalkstein, so kann dor Kieselsauregehalt 
der Schlacke wesontlich gesteigert werden. Bei einem 
Gehalt yon 60 o/o S i0 2 und 10 o/0 Ca O miissen alsdann 
3,41:0,60 = 5 ,6 9  t Schlacke gebildet ■werden, die feidi fol- 
gendermalJen zusammensetzt:

8,41 t  Si 0 3 . . . . =  60,0 o/o
1,03 t  Mn O . . . . =  18,1 o/0
0,57 t  Ca O . . . . =  io,0 o/0
0,10 t  Alj 0 3 nsw. . . =  2,0 o/0
°)5S t  Fe O (0,44 t  Fe) =  9,9 o/0
§69  t  ="100,0 o/o

Die Berechnung zeigt, daB der Verlust an Eisen 
geringer ist, und zwar boi 100 t  Einsatz 1,3 t. Aufier- 
dem sind 20 o/0 Schlacke weniger zu erzeugen, woduroh

den mechanisehen Verlnsten ■ entgegengearbeitet 
(Siehe Zahlentafel 7.)

2. B a s i s e h e s  M a r t i n v e r f a h r e n  m it ' 50 % 
R o h e i s e n  ( S o r t e  R C )  'u n d  50 %  S c h r o t t .

Die durchschnittliche Zusammensetzung des Ein- 
satzes wird sein: 1,85 o/o C, 0,95 o/0 Si, 0,78 o,/0 P. 
0,69.o/o Mn. '

Ojcydische Vorgange. Das abstichreife Bad soli ont- 
halten 0,2 o/0 C, 0,03 o/0 P , 0,1 o/0 Mn, 0,0 o/0 Si. Fur 
100 t  Einsatz sind also zu oxydicren:
1,65 t  C, die 2,201 O erfordern und 3,85 t  C O ergeben, 
0,95 t. Si, die 1,08 t  O erfordern und 2,03 t  Si O, ergeben, 
0,75 t P , die 0,971 0  erfordern und 1,721 P 2 OŚ ergeben, 
0,50 t Mn, die 0,151 0  erfordern und 0,651 Mn Ó ergeben,
3,85 t, die 4,40 t  O erfordern und 4,40 f< feste Verbin* 
dungen ergeben.

Oxydische Zusehlage. Nach Abzug von 1,9 t  beim 
Niederschmelzen aufgenommenen Sauerstoffs sind noch
2,5 t Sauerstoff in Form von Erz zuzusetzen, d. h. ais 
8,34 t  F e2 0 3 gleich 9,0 t  Erz, enthaltend 5,84 t  Fe und 
0,27 t  Si 0 2.

SchlackenbUdung. An Sauren sind vorhanden: 
3,10 t  Si 0 2 -j- 1,72 t  P 20 5 =  insgesamt 4,82 Ł

Soli die Schlacke 28 °/o Sauren enthalten, so sind 
demnach 17,2 t  Schlacke zu bilden, fiir die bei einem 
Gehalt von 48 0/0 Ca O ein Bedarf von 8,6 t  Kalk ent- 
steht.
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Die Zusammensetzung der Schlaeke wird sein:
3,10 t  
1,72 t  
0,65 t 
8,26 t 
0,86 t 
0,17 t 
2,44 t  Fe O

Si 0„
p 8 o ;
Mn O 
Ca O 
Mg O
Al* O.ą

(1,9 t  F«)
17,20 t

18.0 o/o
10.0 o/0 

3,8 o/o
48.0 o/0

5.0 o/o
1.0 o/o 

14,2_o/o
100.0 0/„

Da wahrend des Niederschmelzens bereits 1,9 t  
Sauerstoff aufgenommen werden, sind keine Zuschliige 
von Erz mehr erforderlich.

Zur Sohlackenbildung1 stehen 1,05 t  Si 0 2 und 0,761 
P2 0 5 zur Verfiigung, insgesamt also 1,81 t. Sollen die 
Sauren 28 o/0 der Sohlacke ergeben, so sind 6,47 t  
Schlaeke zu ■erzeugen, wozu bei einem Gehalt von 48 o/o 
Ca O 3,24 t  Kalk erforderlich sind.

Rohstoffbilanz. 
t

Metallisoher Einsatz 100,00 
Eisen aus dem Erz 5,84
Metallische Zus&tze 0,70

Eolieisensand . . .
Oxydierte Bestand-

teile .....................
Eisen in der Schlaeke 

(ais F cO ) . . . 
Mcchanischc Verluste 
Ausbringen . . . .

t
0,62

3,85

1,90
3,00

97,17

Schlackenzusammensetzung:

1,05
0,76
0,71

Si 0 2
p s o5
Mn O 
Ca O 
Mg O 
Alg Oj

. rd. 

. rd. 

.rd .
0,46 t  Fe O (0,36 t  Fe)

16,3 o/o 
11,7 o/o
11.0 o/o
48.0 o/o

5.0 o/0
1.0 o/o
7.0 o/o

Insgesamt 106,541 Insgesamt 106,54
Die naheren Angaben sind aus Zahlentafel 8 m  ent- 

nehmen.
3. B a s i s  c h  o s M a  r t  i n v e  r f a h r e  n m i t  25 % 
R o h e i s e n  ( S o r t e  R D )  u n d  75 % S c h r o t t .  

Die Zusammensetzung des Einsatzes wird sein: 
0,95 o/o C, 0,32 o/o Si, 0,35 o/o P, 0,75 o/0 Mn.

Oxydationsvorgange. Badzusainmcnsetzung vor dem 
Abstechen: 0,20 o/o C, 0,03 o/0 P , 0,20 o/0 Mn, 0,0 o/0 Si. 
Fiir 100 t  Einsatz sind zu oxydieren:
0,75 t  C, die 1,001 0  erfordern und 1,75 t  C O ergeben, 
0,32 t  Si„ die 0,361 0  erfordern und 0,68 t  Si Os ergeben, 
0,33 t  P, die 0,43 t  O erfordern und 0,76 t  P , 0 5 ergeben,
0,55 t Mn, die 0,16 t  O erfordern und 0,71 t Mn O ergeben. 
1,95 t, die 1,95 t  O erfordern und 2,15 t  fest* Verbin- 
duneen ergeben.

6,47 t 100,0 o/o

Rohstoffbilanz.

Metaliischer Einsatz 100,00 
Eisen aus Zuschlii

gen ......................0,00
Metallische Zusatze 0,70

t
0,31

1,95

Roheisensand . . .  
Oxydierte Bestand-

t e i l e .....................
Eisen in der Schlaeke

(ais Fe O) . . . 0,36
Mechanisehe Verluste 3,00 

; Ausbringen . . . .  95,08
Insgesamt 100,701 Insgesamt 100,70

sind die naheren Angaben zu- 

(SchlnU folęt.l

In  Zahlentafel 
sammengestellt.

Versuche mit- Hochofenschlacke.
Von Professor H. B u rch a rtz , Stiindigem Mitarbeiter der Abteilung fiir Baumaterialpriifung. 

Dritter (SchluB-) Berioht, e rs ta tte t im Auftrage des Aussohusses fiir Untersuohung dor Verwendbarkeit von
Hochofenschlacke zu Betonzwecken.

I j i e  Untersuchungen, die im Auftrage des Aus- 
^  schusses fur Untersuchung der Yerwendbarkeit 
von Hochofenschlacke zu Betonzwecken gemaB dem 
vom Materialpriifungsamt aufgestellten Arbeitsplan 
in den Jahren 1911 bis 1916 ausgefiilirt worden sind, 
und iiber dereń Ergebnisse berichtet ist1), umfaBten
u. a. auch Yersuche zur Feststellung des Verhaltens 
von Beton aus Hochofenschlacke im Seewasser.

Diese erstreckten sich auf die Ermittlung der 
Druckfestigkeit einer Betonmischung aus 50 Rtl. 
Mortel (aus 1 Rtl. Zement +  3 Rtl. Schlackenfein) 
und 100 Rtl. Sclilackengrusschottergemisch (aus 
1 Rtl. Schlackengrus von 7 bis 25 mm und 2 Rtl. 
Schlackenscliotter von 25 bis 40 mm), sowie des Ver- 
haltens der in den Betonkfirpern eingebetteten Eisen- 
einlagen und Schlackenstiicke. Die zur Prufung ver- 
wendete Mischung entsprach derjenigen, die seiner- 
zeit fiir die im Auftrage des Ministers der offentlichen 
Arbeiten yorgenommenen Versuchc*) mit Beton in 
Seewasser (Helgolander Versuche) verwendet und 
yermutlich in der Annahme ausgewahlt worden war,

*) Mitteilungen aus dem Materialpriifungsamt zu 
Berlin-Liehterfelde 1916, H eft 4 und 5, S. 158 ff. Vgl. 
St. u. E. 1917, 5. Juli, S. 626; 1920, 17. Juni, S. 814.

2) G a r y - S c h n e i d e r :  Verhalten hydranlischer 
Bindemittel in Seewasser, Mitteilungen 1909, H eft 5 
und 6. S. 240 ff.

daB sie einen dichten (wasserdichten) Beton liefern 
wiirde.

GemaB den in dem Arbeitsplan niedergelegten 
Bestimmungen war der Beton ebenso wie der aus 
der Mischung 1 Rtl. Zement +  2 Rtl. Schlackenfein 
+  3 Rtl. Schlackengrusschottergemisch fiir die 
Hauptversuch» bestehende weich angemacht worden. 
Die Pnifung der daiaus hergestellten Korper auf 
Druckfestigkeit erfolgte nach 28 Tagen, 6 Monaten,
1 Jahi und 3 Jahren Lagerung in Seewasser.

Beim Auseinanderschlagen der Betonproben nach 
erfolgtem Druckversucli war seinerzeit festgestellt 
worden, daB die in den Korpern eingebetteten Eisen- 
stucke mclir oder weniger stark gerostet waren, wah
rend die in den aus der Mischung 1 : 2 : 3  gefertigten 
Betonproben befindlichen Eiśeneinlagen bis auf einige 
an der Luft gelagerte Proben aus einer Sehlacken- 
sorte (Pz), in denen einzelne Eisen mit Walzhaut 
kleine Roststellen zeigten, auBerlich unverandert 
geblieben waren und weder bei Luftlagerung noch 
bei Wasserlagerung Rostbildung aufwicsen. Das Ver- 
halten der Eiseneinlagen in dem Beton der Helgo
lander Mischung konnte nur auf Undichtigkeit des 
Betons und hierdurch ermoglichtes Eindringen von 
Luft und Wasser in die Betonkorper zuruckgefiihrt- 
werden.
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Nachtraglich angestellte Berechnungcn ergaben 
denn auch, daB die fiir die Seewasserversuche an- 
ge\\endete Bctoninischung zementarmer, also weniger 
fett war ais die Mischung 1 : 2 : 3 .  Nach dem Er- 
gebnis dieser Berechmingcn betrug namlich im Durch- 
schnitt die auf 1 m3 Gesamtzuschlag (Schlackenfcin 
+  Suhlackengrusschottergemisch bzw. Rheinsand +  
Rhein kiesgemisch) falleńde Gewichtsmengc Zement 
fur die Mischung 1 : 2 : 3 rd. 290 kg, wahrend sich 
die cntsprechende Gewichtsmenge Żement fiir die 
Mischung 50 1 Mortel +  100 1 Grusschottergemisch 
nur ku 230 kg (in der Mischung mit Eisenportland- 
zement) bzw. 235 kg (in der Mischung mit Portland- 
zement) crgab.J

Audi das Verhaltnis von feimm Zuschlag (Sand) 
zum gioben (Grusschottergemisch) war in eisterer 
Mischung giinstigcr ais in letztcrer. Es betrug 1 : 1 4  
in der Mischung 1 :2 :3  gegen 1:1,8in der sogen. Hehś- 
lander Mischung. Im iibiigen war auch die Festigkeit 
der Probekorper aus dem in der Helgoliinder Mischun" 
licrgestollten Beton wcscntlich geiinger ais die der 
entspiechenden Proben aus der Mischung 1 : 2 : 3 ,  
wie aus nachstehender Zusanunenstellung der Du:ch- 
schuittsergebnisse der mit den aus den beiden Misclmn- 
gen hergestelltcn Proben ausgefiihrten Druckver- 
suche (Zahlentafel 1) heryorgeht1).

So erklart sich ohne weiteres das ungiinstige Ver- 
halten (Rosten) der Eiseneinlagen in den Bctonproben 
der Mischung 50 Rtl. Mortel auf 100 Rtl. Zuschlag- 
stoffe, dereń Zusammensetzung keine rostsichere Um- 
hiillung der Eisen gewahrleistete.

Dieser Aus fali der Seewasserversuche veranlaBte 
die beteiligten Yereine (Verein Deutscher Eisenport- 
landzement-Werke und Verein Deutscher Portland- 
zementfabrikanten), auf dereń Antrag und Kosten 
die Versuche durcbgefOhrt worden waren, neue gkich- 
artige Versuche vornehmen zu lassen; jedoch sollte 
hięrzu wie seinerzeit zu den Hauptversuchen die 
M.scliung 1 : 2 : 3  verwendet werden. Die Ausfiih- 
rung dieser Versuche wurde in der AusschuBsitzun^ 
vom 21. Pebruar 1916 beschlossen.

Zu den Versuchen sollten ais Bindemittcl zwei 
Zemente, ein Port land zement und ein Eisenportland- 
zement, und ais Zuschlagstofle di ei Sdilackensorten3) 
(eine sclilechte, eine miitelgute und eine gute) und 
zum Vergleich mit diesen Rheinkiesmaterial ver- 
wendet werden. Die Zemente sollten aus dem Handel 
beschafTt und die Schlacken auf den Hiittcnwerken 
durch das Amt entnommen werden. Ermittelt sollte 
werden:

. .  ) ^  enn auch fiir dio drei Versuchsroihen vor- 
schiedene Zemente benutzt worden sind und yielleicht dio 
oeewasscrlagerung die Erhartung der Betonproben un- 
gunstig beeinfluGt hat, so daB auf diese Umstande ein 
, 01 Minderfostigkeit der Seewasserpróben gcgcniiber 
den SuGwasserproben gesetzt werden kami, so muB doch 

ic genngero I< ostigkeit der Seewasserpróben im wosent- 
dle a f d e m  Reelmungswege nachgcwieseno

groGe™ Magerkeit derselben zuriickgefuhrt werden. Die 
def I'estigkoi(sversuche bestatigen demnach 

das cier ^cmentmengenbcrechnung.

•p • P  •'Die j  us'™1'1 der Schlacken sollte auf Grnnd der 
Ergebnisse der Iiauptversuche erfolgen.

41. Jahrg. Nr. 6.

Zahlentafel 1. D u r  c h s  c h n  i t  t s  e r g o b n  i s s o  dor  
D r u  c k v o r  e u p h e  m i t  d e r  L e h m m i s c h u n g  

1 : 2 : 3  u n d  d o r  H e l g o l a n d o r  M i s c h u n g  
( H a u p t v e r s u c h e ) .

Bczcicbnun ? Mittlere Druckfe^ig-kcit in kgr/cm* nach
der Schkck e 28 Tagen | U Mouaten j 1 Jhhr 3 Julircn

Mischung I : 2 : 3 (Portlandzem ent); SuBwasser*
lagerung.

A 247 353 390 456Pz 217 315 371 438Bz 272 393 440 : 504B 307 437 534 591G 288 41S 514 578R 300 379 459 566
I 331 438 484 546
F 296 407 456 453

M ittel 2S2 . 393 456 529
Mischung 50 1 M ortel -f- 100 1 Schlackengeinisch

(Portlandzem ent A); Seewasserlagerung.

7 Wochen1}| 27 Wocben |
A 2G9 309 274 322Pz 240 313 351 412Bz 222 274 310 336B 1S4 270 263 345G 177 203 300 324
R 210 257 299 381l 242 274 365 380F 199 243 317 287

M ittel 119 275 310 348
Mischun Z 60 1 M ortel +  100 1 Schlackongeniiscli

(E isenportlandzem ent X ); Seewasserlagerung,

17 Wocl« n') | 27 Wochen !
A 210 262 , 281 293Pz 238 258 330 350Bz 185 276 350 373B 200 280 331 390G 198 304 350 406R 201 273 283 373I 265 294 353 353F 247 277 367 373

M ittel 217 278 331 364 .

1. die Druckfestigkcit der Betonmischungen aus:
a) 1 Rtl. Portlandzem ent+  2 Et!. Schlackenfcin -f- 

3 Rtl. Schlackengrusschottergemiseh,
b) 1 Rtl Eisenportiandzement - f  2 Rtl. Schlacken- 

fein +  3 Rtl. Schlackcngrusschottergemisch 
nach 23 Tagen, G Monaten, 1 Jah r und 3 Jahren 
Lagerung in Seewasser, und zwar an  Wurfeln 
von 30 cm Kantenliinge;

2. das Yerlialten des Betons bzw. der Schlacken;
3. das Yerlialten der in den Botonkorpern eingebette-

ten Iusencinlagen.
Der Beton sollte weich gemacht werden.

Die Eutnąhme der Schlackenproben erfolgte durch 
einen Angehorigen des Amtes in der Zeit vom 5. bis 
13. April 191G auf fclgenden Werken:

.r ! !",n!x' A.-G., Abt. H order Veroin, zu Hordę 
i. Wcstf.,

n .  Vercinigte Iluttenwerke Burbach-Eich-Dudelingen, 
Abt. Burbach, zu Burbach b. Saarbrucken,

. ) P a8 .in emzclnen Fallen dieser Roihen dio Druck-
festigkcit hoher ist ais die der entspreehenden Proben bei 
bubwusserlagerung, ist auf das hoherc Alter dar Sco-
flihren^r0ljen " ocilen SeKen 28 Tago) zuruckzo-
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Zahlentafel 2. A i l g e m e i n e  E i g e n s c h a f t e n  d e r  Z e m e n t e .

Art des 
Zementes

Lltergewichfc
Spezlflsches

Gewicbt
43
a"Co
JS
2O

%

Abbfndeverhaltnisse RaumbestUndigkeit Mahlfeinheit

b N
WJ «
3 S  
& N 

%

i X3
n, o 
to a  O E O
£ c 
i- aw «
Bt

V

S sa>
£>
<

St

. CC

,11

0

Ncrmen-
probe

Darr-
probe

Koch-
probe

Rlickstand In % 
auf den Sieben 

mit 
900 1 5000 
Maschen auf 

1 cm*

=1

kS

Kr

kg

lutt-
trocken

geglUht

Poi tlandzemenl 1,190 2§j04 3,123 3,284 2,21 25,5 LO1,/. 1,8 bestanden bestanden bestanden 0,3 9,9

Eisenpoitland-
zement 1,152 1,941 3,001 - 27,5 io 3A 1,5 bestandcn bestanden bestanden 0,2 9,5

. I I I . Bismarckhiitte, Abt. Falvahutte, zu Schwicn- 
tochlowitz in Obersehlesien, 

und zwar in den Kornungen, in denen die Stoffe in 
den einzelnen Werken auf dem Wege der ublichen 
Aufbereitung (Steinbrecher usw.) gewonncn wurden, 
naralich Feinkorn (Schlaekenfein bzw. -grus), Mattel 
korn (Splitt) und Grobkorn (Grobsclilag).

Beschafft_ wurde aus dem Handel:
IV. Portlańdzemenfc,

V. Eisenportlandzement,
VI. RheinsancI in der Kornung 0 bis 7 ram,

VII. Rheinkie3 in den Kornungen 7 bis 25 und 25 
bis 40 ram,

V III. Eundeisenabschnitte von 2 em Durelimesser und
5 em Liingo.

Soweit die cntnommenen Kijrnungen der Stiick- 
sclilacken nicht den vorgcschriebenen (0 bis 7, 7 bis 25 
und 25 bis 40 mm) entsprachen, wurden sie im Amt 
durch Zerkleinern und Absiebcn auf die geforderten 
Kornungen gebracht.

Wie bei den Hauptversuehcn wurden die beiden 
groben Kijrnungen (Grus, 7 bis 25 mm und Schotter, 
25 bis 40 mm) im Verhaltnis 1 : 2  nach Ruumteilen 
gemischt, und zwar s o woju bei den Schlacken wie 
bei dem Rheinmaterial.

Von einem Teil der Eundeisenabschnitte wurde 
die Walzhaut entfernt.

Zahlentafel 3. F e s t i g k ó i t s o i g e n s c h a f  t e n  d e r  Z e m e n t e .

Art des 
Zementes

Wasser-
zusatz

Wasserlagerung
Normen-

luft-
lagernng

YerbUltnis

Druck
Zug

fUr

7 Tage

Festigkelts- 
zunabme 

fUr Druck 
(7-Tage-Festig- 

keit *= 300)
Zug- 

fest g- 
keit 

kg/cm'ł 
7 Tage

Druckfestigkeit 
kg/cm2 

7 | 28 
Tage

Druck
festigkeit 

kg/cm2 
28 Tage Wasser Luft

Portlandzem ent 8,5 24,4 248 403 356 10,2 103 144

Eisenportland-
zomenfc

ioco 26,5 248 374 432 9,4 151 174

Zahlentafel 4. C h e m i s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  Z e m e n te 1).

Art des 
Zementes

GlUh-
verlust

%

TfnlSs-
Iichcs

%

Kiesel-
Eaure

%

Eisen- 
osyd und 
Tonerde 

%

Aetzkalk

%

Ma
gu csla 

%

Schwe-
fels&ure-

iuiby-
drid
%

Snllld-
schwefel

%

Best 
. (Al- 
kalien 
naw.) 

%
Hortland-

zem ent
2,21 0,35

(0,30)
20,24

(20,69)
10,70

(10,94)
62,10

(63,50)
1,93

(1,97)
1,74

(1,78)
Spuren 

(Spuron)
0,73

(0,76)

Eisen
p o rtla n d 

zem ent
2,70 0,35

(0,36)
23,24 

(23, SS)
9,832)

(10,10)
59,97 . 

(61,63)
1,90

(1,95)
.1,58
(1,62)

0,91 
(0,94 3) -

o 12  3 *  1 6  7 s $ io v  rz s  
Siebnummer

Abbildung 1. Darstellung der 
Kornzusammensctzung der Zu- 
ichlagstoffe. (Rfickstande zwl- 

»cben je zwei Sicben) nach 
Zahlentafel B.

Nr. O ■ Ruck>*taiid auf dem 
grobsten Sieb.

Zahlentafel 5. A i l g e m e i n e  E i g e n s c h a f t e n  des  G e m i s c h e s  d e r  Z u s c h l a g -  
e t of f  e a u s  d e n  K o r n u n g e n :  2 Rt l .  0 bi s  7 m m  +  3 Rt l .  G e m i s c h  a u s  1 Rt l .

7 bi s  25 m m  u n d  2 R tl .  25 bi3 40 mm .

t 1' 4 cm Woite
n 2 C3O 3
ł» 3 > 2,5 »» „
łł 4 a 1,5 „
»> 5 o 0,7 „ >»
» G ■ J 4 i, •-
u 7 9 »» CS
ł» 8 10 »» . J3 «a 9 S co „
i> 10 £> 120 » »* (J ^
ł» 11

12, 53 324
dOG

jj > 5
'A

9 =* Durchgang durch das fciaste Sieb.

Art des Zuschlagstoffes

Jłittleres Gewlcht fiir 1 1 
in kg Spezl-

fliches
Gewicbt

s

Diebtig-
keit*gr«d

8

Undicb- 
tlgkeits- 

grad 
ll =  ! - b

Gehalt an 
ab- 

schlamm- 
baren 

Bestand- 
teilen 

%

ein-
gefulh3)

ein?clau-
fen4)

>=1

elngerut-
telt3)

Rr
bezo^en auf den ein* 
geruti«lten Zustand

r ¥ 1,647 1,649 2,091 2,949 0,709 0,291 —
Schlacke < B 1,739 1,735 2,163 2,993 0,723 0,277

l F 1.697 1,696 2.132 2.956 0,721 0.279 —
Rheinm aterial , . 1,673 1,869 2,142 2,697 0,794 0,206 1,1

Dio in Klammern ge- 
setzten W erte bezichen sich 
auf das gcgliihte Materiał.

2) EinschlicClieh ein wenig 
Manganoxyduloxyd.

3) Der Gehalt an Tloeh- 
ofensclilacke ergab sich zun 
rd. 28o/o.

4) Im ZchnlitergefaC e r- 
mittelt.

6) Trocken gepriift.
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Zahlentafel 6. ICornz u s a m m e n s  e t z  u n g  d e r  Ge r a i s c h c  zu  Z a h l e n t a f e l  5.

Art des 
Zuschlag- 

stoffes

Ruckitand 

łn %

2 »- *>* *>33
-A a

■ C JM o “a

•Siebe mit Durch-

durch 
das 

feinste 
Sleb (S)

Maschen Ton cm Malchenwelte Maschen auf 1 cms
i 8 2,5 1,5 0,7 1 ! 9 18 60 120 324 900

8chlacke,

P
Auf den i n A 
Sieben j u»° 19,4 39,0 01,8 71,9 7S,2 82,0' 85,7 90,0 92,1 94,9 96,7

Zwischen je 
zwei Sieben 0,0 19,4 19,0 22,8 10,1 0,3 3,8 3,7 4,3 2,1 2,8 1,8 3,3

B

Auf den 
Sieben 0,0 19,8 | 27,0

1
54,9 65,1 73,0 S0,3 80,2 90,7 92,0 94,7 96,1 ;

Zwischen je 
zwei Sieben 0,0 19,8 7,8 27,3 j 10,2 7,9 7,3 5,9 4,5 1,9 2,1 1,4 3,9

F
Auf den 
Sieben 0,0 12,8 21,4 | 58,3

j
72,0 78,2 82,4 85,3 1 88,2 89,0 92,0 | 94,3 i -

Zwischen je 
zwei Sieben 0,0 i 12,8 1 8,0 36,9 ; 14,3 5,0 | 4.2 j 2,9 | 2,9 ! 1,4 i

1 • f i i
2,4 2,3 | 5,7

i

R hein-
m ate ria l

Auf den 
8iebcn 0.0 15,9 | 28,5 52,9. 69,7 70,1 ! 78,9 81,2 | 84,0 j 87,9 95,7 98,3 ; - . ;

Zwischen je 
zwei Sieben 0,0 | 15,9 12,0 j 24,4 

1
16,S 6,4 2,8 2,3 2,8 3,9 ] 7,8 2,0 | 1,7

' ’* I

Eie Herstellung der Probekorper fur die Drucl- 
versuche (Wiirfel yon'30 cm Kantenlange) erfolgte 
in der Zeit vom 18. bis 29. Mai 1916.

Aus Zement und Schlackenfein bzw. Rheinsand 
wurde zunachst der Mortel 1 : 2 bereitet und dann 
diesem Mortel das vorlier mit einer gemessenen 
Menge Wasser angefeuchtete Schlackengrusschottcr- 
bzw. Rheinlriesgemisch in dem vorgeschriebenen Ver- 
haltnis (3) zugesetzt. Das Ganię wurde unter weite- 
rem Zusatz von Wasser in der Mischmaschine, Bauart 
Hiiser, gut durcligeaTbeitet1).

Der gesamte Wasserzusatz wurde so gewiihlt, daB 
die Betonmasse wcieli e BeschafTenheit erlangte. Die 
angewendcten Wasserzusiitzo sind in Zahlentafel 7 
angegeben.

Der Beton wurde gem a 6 den damals giiltigen Vor- 
schriften fiir die Prufung von Beton in die Pormen 
schichtenweise eingebracht und gestampft. In jede 
Probe wurden sechs Rundeisenabschnitte, je drei mit 
und je drei ohne Walzhaut blank und auBerdem je 
zwei Abschnitte, die stark gerostet waren, so daB sie 
mit einer dicken Rostschicht bedcekt waren, ein- 
gdegt, und zwar, damit sie die Festigkeit nicht bv- 
einfluBten, nach dem Vorschlage von R udeloff in 
diejenigen Teile der Wiiifel, die beim Druekrasuch 
die bekannten Pyramidenstiimpfe iiber bzw. unter 
den Druckflachen tilden. Die Eiseneinlagen wurden 
nahe an den Druckflachen eingebettet, um die Ein- 
wirkung von Luft und Wasser auf die Eisenteile 
wahrend der Lagerung nicht auszuscblieBen. Ihre 
Lage im Probekorper wurde durch an der unteren 
Staropfflache der ICoiper eingclegte.Bleiplatten, die 
gleichzeitig die Bezeichnung der Proben trugen, kennt- 
lich gemacht. Fiir jede Altersstufe wurden drei 
Wiirfel in jeder Mischung gefertigt.

Nach erfolgtem Druckversuch wurden die Korper 
zersclilagen und die darin befindlichen Schlacken- 
stiicke und Eiseneinlagen auf auBere BeschafTenheit

*) Hierbei wurden den nach Raumteilen zu znischen- 
den Stoffen die in Tafel 5 enthaltenen Raumgewichte 
(im Zehnlitergefafi eingef iillfc) ais Einheitsgewichte zu- 
grunde.gelegt und an Stelle eine3 Litera verarbeitefc.-

untersuelit. Die Ergebnisse samtlicher Versuche 
sind in den Zahlentafeln 2 bis 10 zusammengestellt. 
Aus den Versuclisergebnissen ist folgendes zu 
ersehen:

Zu Zahlentafel 2 bis 4. Die beiden zu den Ver- 
suchen benutzten Zemente entsprechen den Normen 
fiir Portlandzement bzw. Eisenportlandzement. Sie 
sind langsam bindend, raumbestandig und beide 
gleich fein gemahlen. In der Normenmortelmisehung 
haben sie nach 7 Tagen Wasserlagerung annahernd 
gleiche Festigkeit. Nach 28 Tagen Wasserlagerung 
hat der Portlandzement hohere Druckfestigkeit 'ais 
der Eisenportlandzement, wahrend nach 28 Tagen 
kombinierter Lagerung letzterer die hohere Festig-; 
keit aufweist. Die chemisclie Zusammensetzung 
beider Zemente entspricht derjenigen normaler Port- 
landzemente bzw. ELsenportlandzemente. Der Ge
halt des Eisenportlandzementes an Hochofensclilacke 
liegtinnerhalb der zulassigen Grenzen (28gegen 30%).

Zu Zahlentafel 5 u. 6. Die Gemische aus den 
einzelnen Komungen der Zuschlagstoffe, wie sie in 
der gepriiften Betonmischung zur Verwendung ge
kommen sind, haben, soweit die Schlaeken in Frage 
kommen, nahezu gleichen Undichtigkeitsgrad, nSm- 
lich 0,291, 0,277 und 0,279, d. h. das Haufwerk der 
Zuschlagstoffgemische der Schlaeken weist anniiliernd 
gleichen Gehalt an Hohlraumen auf. Der Undichtig- 
keitsgrad des Gemisches aus Rheinsand und Rhein- 
kies ist etwas geringer (0,206) ais der der Schlacken- 
gemische, d. h. ersteres Gemisch ist etwas dichter 
ais letzteres. Die Kornzusammensetzung der Ge
mische ist fiir sanitliche Zuschlagstoffe annahemd 
gleich. Abb. 1, in der die Ergebnisse der Siebversuche 
(ais Riiekstande zwischen den einzelnen Sieben) 
zeichnerisch dargestellt sind, veranschaulicht dies in 
deutlicher Weise.

Betraehtet man ais Sand das Kora von 0 bis 7 mm, 
so besteht nach den Siebrerśuchen das gesamte Zu- 
schlagstoffgemisch
1. der Schlacke P aus 28,1 o/o Sand und 71,9 o/o Grobkorn,
2. der Schlacke R  aus 34,9_o/0 Sand und 65,1o/0 Grohkorn,
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Bt-tonml*chung łn Gewiohtałeilcn

"WA9sc*r- Schlack* n- 
cemUch 

Kheinkica* 
gemisch 

kg

Schlacken-
f.-inMateriał zasatz Zf ment "Wasser

Rhcinsund

Porfclandzemont 
3,302 3,723
3,278 4,341
3,412 3,780
2,786 4,800

Zahlentafel Git. G o w i c h t o  d e r  Be t ons f cof f o ,  d i o  d i e s e n  b e i m  M i s o h e n  ai s  
E i n h o i t s ę o  w i c h t o  z u g r u n d o  g e l e g t  w u r d e n .

Art des Materials

KiJrnung

0 —7 mm

Fortland-
zemcDt1)

Eisen-
portland-
zemeot1;

Schlacke
P

Schlacke

B

Mlttleres Litergewichfc In ks?s)

8. der Schlaeko F  aua 27,4 o/0 Sand und 72,6 o/0 Grobkorn, 
i .  des Bheinkiesmaterials aus 30,3 o/o Sand und 09,7 o/o 

Grobkorn.

A lso auch  das V crhaltn is von  Sand zu grobem  
Korn is t  fiir a lle  M aterialien ziem lieh  g leich.

Zu Z ahlentafel 7. N ach dcm  E rgebnis der Be- 
reclm ung der G cw ichtsm cngc Zem ent (auf 1 m 3

Zahlentafel

sind  und im  Laufe der 
Z eit nur w eriig W asser  
aufgenom m en haben.

W enn d ie  G ew ichtsver- 
anderung der B etonproben  
m it w achscndcm  A lter  
n ich t in  a llen  F allen  ge- 
setzm aB ig vcrliiu ft (die  

haben in  einzelnen  
Fiillen bei hoheren A lters- 
stu fen  geringeres R aum ge- 
w ich t a is b e ijiingercn ), so 
is t  diese Unregelm aBigkeit 
im  w esentlichen darauf zu- 

riickzufrhren, daB n ich t bei jeder A ltcrsstufe  
die g leichen Probekorper gew ogen wurden. D ies 
war n ic lit  m iiglich, w eil im  A m t nur diejenigen  
Probekorper fiir  d ie G ew iehtsbestim m ung benutzt 
werden konnten , die fiir die betreffende A ltcrsstufe  
zur Priifung a u f D ruckfestigkeit von  W e s t  er  la n d  
eingcsandt w aren4). A u f diese Unregelm aBigkeit in

Z e m e n t  a u f  1 m* Z u s c h l a g s t o f f  
2 : 3.

G ewicht fur 
1 1 Gesamt-

elngefuilt*)

G esam tgewiclns- 
m enge Zuachlag- 

slo ff- itaura- 
inenge in 1 

Spalłe 1 4 - 5  
Spalić 7

Gcwlchtsraengo 

Zement auf 1 m3 

ZtischlagatoiT

Ittr

Schlacke

Schlacke 

Uhoinmateri':!

p  1 10,1 1,234
B 8,2 1,234
F • 9,0 1,234

ii |. 7,0 1,234

P 1 10,0 1,209
B 8,2 1,209
F 8,9 1,209
1 | 7.0 1.209

80 
4,800

0,834
0,720
0,758
0,017

4,205
4,381
4,238
4,538

289 )
2S2 | Mittel 
291 
272

Eisenportlandzem cnt
3,302 3,723 0,S23 1,047 4,205 283 i
3,278 4,341 0,724 1,739 4,381 270
3,412 3,780 0,748 1,097 4,238 285 f
2.7 80 .4.806 0.010 1.073 4.538 200 J

Mittel
278

Zuschlagstoff) in  der B etonm ischung 1 R tl. Zem ent ha/ęcm 
+  2 R tl. Schlackcnfcin  +  3 R tl. Schlackengras- VSO 
schottergem isch betragt d iese M enge fiir  die M isehung 
aus P ortlandzcm cnt im  M ittel 284 kg und fiir  die  
aus E isenportlandzem cnt im  M itte l 278 kg. D iese  
Zem entm engen cntsprcchen folgenden M ischungsver- 
haltnissen nach  R au m teilen  von- Zem ent zum  Zu
schlagstoff:

jl) Jkriachung1 aug Porfclandzemenfc etwa 1 : 41/4
b) Misehung’ aus Eisenportlandzemcnt etwa 1 : 41/0,

die Misehung aus Eisenportlandzemcnt ist also um 
ein Geringcs magerer ais die aus Portlandzcmcnt.

Zu Z ah len tafel 8. D as G ew icht und entsprechcnd VOO. 
das Raumgewicht der Betondruckprobcktirpcr nimmt 
m it fortschreitcndem  A lter verha!tnism aB ig nur w enig  
ni> CIT1 Bowois dafiir, daB dio Proben ziemlieh dicht

ł ) Die Zemcnto wurden auf dera 20-Maschcn-Sieb 
abgesiebt; sio hinterlieften hierbei keinen Huckstand.

! ) Im ZehnlitergefaB crmittelt.
3) Im ZehnlitergefaB crmittelt.
) Gcwohnlich wird bei Gewichtsbestimmungen in 

er \\eiso verfahren, daG dio Gewichtsfcststellung boi 
joder Altersatufe an donjenigen Proben erfolgt, dio fiir 

16 hoehsto (lotzto) Altcrsstufe bestimmt sind, go daO 
immer dio glcichon Proben gowogon werden.

VI.,,

/ J / t e r  c /er P r o b e n  
Abbildung 2. Darstellung der Mittelwerto der Druok- 

vorsucho naoh Zahlentafol 10.

27
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Zahlentafel 8. M i t t l c r c s  R a u m g e w i c h t  d e r  P r o b e k o r p e r  z u  Z a h l e n t a f e l  9.

Art tlen Z^menlcH l*ortluiidy.f*mcut 1 EUenporllaodzt-nient

Bezclchnunjj des 
ZuscblagstoiTes

Mitthres Ilaumgewlcht In g/cm3 nach

1
Tnę

8
Wochen

29
Wochen

1
Jahr

8
Jahren

1
Tng

S
Wochen

29 ' 
Wochen

1
Jahr

3

Jahren

f l' 2,409 • 2,407. 2,485 .2,473 2,448 2,456 2,40s 2,402 2,470 2,471
Schlacke < B 2,577 2,588 2,609 2,578 2,610 2,575 2,589 2,003 2,585 2,610

l  > •' 2.432 2,423 2,431 2.433 2.433 2.435 2.440 , 2,405 2.452 2,467
Klicinmii (i<!) m 2.4 17 2.4 2 fi 2.423 2.410 2.429 2.421 2.440 2:448 2.441 2.441

den Gewichtsbestimmungen ist auch bereits bei den 
Seewasserprobcn fiir die Hauptvcrsuche aufmerksam 
gemaclit worden.

Dio Betonprobcn aus Schlacke haben im Durcli- 
sclinitt hblieres Gówicht ergeben ais dic aus Rhein- 
mąterialj Am schwcrsten sind dic Probekorper aus 
Sćjilacke B, entsprccliend dcm holicrcn Raumgewicht 
der einzelnen Kornungen dieser Schlacke (s. Zahlen

tafel 6;a). Die Art des Zementes ist auf das Gewicht 
der Proben ohne merkliehen EinfluB. Die Beton- 
proberi aus Portlandzement haben nahezu das 
gleiche Raumgcwicht wie die entsprechenden aus 
Eisenportlandzement.

Zu Zahlentafel 9. Nach den Ergebnissen der 
Druckyersuche mit den Bctonmischungen aus

a) 1 Rtl. Zement 4- 2 R tl. Sclilarkcnfein -}- 3 Rtl.
Sclilaokeiigrussehottcrgemisoh,

b) 1 Rtl. Zement +  2 Rtl. Rheiosand +  3 R tl. Rliein-
kicsgemisclł,

die zwecks leieliterer Uebersicht in Zahlentafel 11 ais 
Mittelwerte zusammengestsllt und in Abb. 2 ais 
Sehaulinien aufgetragen sind, nimmt die Druck- 
festigkeit mit fortschreitendem Alter normal zu. Nur 
in einem Falle, niimlich bei Beton aus Schlacke F bei

ł ) Bcstehend ans 1 Rtl. Schlackengrus 7 bis 25 mm 
T  2 Rtl. Schlaekenspiitt 25 bis 40 mm.

2) Bestehend aus 1 Rtl. lUiciniics 7 b is '25 mm -4-
2 Rtl. Rkemlues 25 bis 40 mm.

einem Jahre Scewasserlagerung, geht dic Festigkeit ‘ 
voriibergehcnd etwas zuriick, ein Ergcbnis, dąs auf 
Zufalligkeitcn zuriickzufiilircn ist; denn bei drei 
Jahren zeigen die Betonprobcn aus dieser Schlacke 
wieder normale Festigkeitssteigeiung. Keinesfalls 
ist anzunehmen, daB der Festigkeitsriickgang in ' 
diesem Falle etwa auf schadlicher Einwirkung des 
Seewassers beruht.

Der Grad der Fęstig- 
keitssteigerung m it; fort
schreitendem Alter ist aus 
den Verhaltniszahlen er- 
sichtlich, die das Yerhalt
nis der Festigkeit dei 29 . 
Wochen, ein Jahr und drei! 
Jahre alten Probekorper • 
zur Achtwochenfestigkeit , 
(diese =  .100 gesetzt) dar- i 
stellen und ebenfalls in 
Zahlentafel 11 enthalten 
sind. Hiernach betragt die ' 
schlieGliche Festigkeitszu- : 
nahme njach drei Jahren : 
Seewasseiiagerung fur den i 
Beton aus Stiickschlacke ' 
im Mittel 41 % (Portland- ( 
zement) bzw. 53% (Eisen- , 
portlandżement) und fiir : 
den Beton aus Rheinma- 
terial im Mittel 40 % 
(Portlandzement) bzw. 
59 % (Eisenportlandze
ment).

Die hochsten Betonfestigkeiten hat von den 
Schlackenbetonmischungen diejenige aus Schlacke B  
ergeben, die auch ais gute Schlacke ausgewalilt war. 
Dic beiden ubrigen Schlackensortcn (P und F), von 
denen die erstere eine schleehtc und letztere eine 
solche mittlcrer Giite darstellen sollte, haben nahezu 
gleiche Betonfestigkeiten gelicfert. ■ Nur in der Mi- ’ 
sehung aus Eisenportlandzement erscheint der Beton 
aus Schhcke F etwas besserals der aus Schlacke P.

Vergleicht man die mittlcrenDruckfestigkeitcn der 
Schlackenbetonmischungen mit den entsprechen-, 
den Mittelwerten der Rheinmaterialbetonmisch- 
ungen, so ist zu ersehen, daB dic letzteren in allen 
Fiillen (in a llen  Altersstufen und fiir beide Zement- 
arten) unter der Durchschnittsfestigkeit der Schlack- 
kenbetonpioben liegen, ein Ergebnis, das sich mit dem 
der Hauptversuche vollig deckt; denn auch bei diesen 
lieferten dis Schlackęnbetonproben in allen Fiillen 

i hohere Festigkeiten ais die unter denselben Bedin-

Zahlentafel 9. E r g e b n i s s e  d e r  D r u c k v e r s u c h e .

Misehung: 1 R tl. Zement +  2 Rtl. p h la c k e n f e i r \  +  3 /  Sohlaekengemisch-).
\  Rheinsand /  \  Rhemkiesgermsch2).

Art do-f Zementes Portlandzement jj Eisenportlandzement

Zuschla^slofTes Nr. 8
Wot-nen

aa
Wochen 1 Jahr 3 Jabrcu 8

Wochen
ay

Wochen 1 Jahr 3 Jahren

Sjhlacke P

1
2
3

241
,245
277

306
322
353

349
357
356

380 
, 363 

359

263
259
262

329
303
316

363
352
356

374
375 
348

M ittel 254 827 854 8G7 2G1 31G 357 3GG

Schlacke B

_J...... ...  .......

1
2
3

300
293
299

380 
’ 393 

382

399
403
416

436
430
426

284
293
2S8

364
366
377

419 
405 
403 i

469
503
461

M ittel 207 885 4GG 431 288 3G9 409 478
1

Schlacke F

1
.’ 0 

3

259
271
265.

333
337
332

339
312
322

375
375

.338

274
288
268

336
368
330

339 
336 
320 1

453
396
417

M ittel 205 38 i 82S 8G3 277 345 332 ’ 422

Rhcin-
m atcrial

-------- (.

1
2
3

266
259
265

274 291 
293 | 319 
296 1 309

369
363
373

251
243
245

293
296
2S8

310
312
307

378 
401 1 
394

M ittel 283 2S8 30G 3(>S 246 202 310 301



10. Februar 1921. yersuohe m it Hochofenschlacke.

Zahlentafel 10. Y e r h a l t e n  d e r E i
Stalil und Ehon. 199

Art de i

Zu-
schlagstoffes

s o n e i n l a g e n  u n d  S c h l a c k e  i n  d o n  B e t o n p r o b e n .

Yerhalten des Eisens ł)

gero<»et3j eingclegt

8
Wochen 29 Wochen

O

i
B

1 Jahr

Rhein-
znaterial

H3 
fl <a ■

g*

w

Oco

3 Jahre

Entrostet bis nnf einfge 
Rostflecke

Ein Eben -follig ent- 
rosfet, ein Efcen mit 

kleineren RosUtelJen

Entrostet bis auf rer- 
einzeite kleine Rost- 

fleckcben

B

Khein-
material

.Ein Eisen bi9 nnf einige 
Rostflecke entrostet, ein 
Eisen mit meiir oder 
weniger groflen Rost- 

fleckcn behaftet

Yerhalten 
der Schlaeke

Beide Eisen bis anf ver- 
einzelłe kle ne Ko«tfIeck- 

eben entrostet

Beide Ei^en t>is auf rer- 
einzelte kleine Uostri.ck- 

chen entrostet

Ein Eisen mit einzeinen 
gróUeren iind mehreieu 
kleineren Boslsteilen. 
Ein Eisen bis nuf einige 
grć>J3ero Boststellen e*it- 

rostet

Yollig entrostet

Ein Eisen entrostet, ein 
Eisen entrostet bis nuf
vereinzelte Rostilecke

Entrostet bis anf einige 
Rostflecke

Ein Eisen bis anf einige 
Rostfiecke entrostet, ein 
Eisen noch t eils mi r Bost- 
fiecken, teils mit Bost- 

blUten bedeckt

Ein Eisen teils entrostet, 
t ei Is noch mi t gęb wachem 
Rosfnn«ntz. Ein Eisen 
blsaufeinigegroBereund 
kleinere Boststellen ent

rostet

Beide Eisen entrostet

Beide Eisen bis anf vtr- 
einzelfe winzigo Rost- 
- fleckchen entiostet

Ein Eisen bis auf ein
zelne grofiere Bostgtelieu 
entrostet. ein EUen bis 
anf einzelne Boststellen 

entrostet

Ein Eisen entrostet, ein 
Eisen bis nuf etwa 1 cm* 
groCe Fliiche entrostet

gungen hergestellten imd erhaitetcn Rheinmatenal- 
betonprobekorper gleielier Mischung. Ist dies einer- 
seits ein Beweis dafiir, daB sich Hochofenschlacken- 
beton mmdestens ebensogut in Seewasser verhalt w e  
er verwendete gute Kiesbeton, so ist ans vorstehen- 

aem Priifungsbefund zu schlieCen, daB die hohej-en 
estigkeiten des Schlackenbetons in erster Linie 

wahrscheinlich auf die durch die hydraufischen 
Ligenschaftcn der Stiickschlacke bewirkte bessere 
iiniartung des Betons zuriickzufuhicn sind; denn 
anders JaBt sich, wenn man annimmt, daB die Eigen- 
lestigkeit von Schlacke und Kies annahernd gleich 
ist, das giinstigere Yerhalten der Schlackenbeton- 
proben, die, wie bereits erwiihnt, in gleicher Weise. 
gefertigt und behandelt worden sind und auf gleiche 

cr arteten wie die Rheinbetonproben, nicht er- 
| ar™- Moglich, daB noch die Art der Gestaltung 
es Korną des Schlackenzusshlages und die Bruch- 
ac lenbeschaffenlieit der Schlackenstucke die Festig- 

h C-rv ^c^ ,̂c^enbet°n2nisclmngen giinstig beeinfluBt 
at. Die Schlackenstucke waren kantig bzw. splitterig 

im_ rauh,AYahrend die Kieselrundlichund glattwaren.
hl=„!^ -In .samtliclien Betonproben, in die die Eisen 
I Z ł ,  °‘"sele? t waren> bliebcn die Eisen m it und ohne 
walzhaut zu den festgcetztcn  Zeiipunktcn rostfrei.
snlnlift er,trosteten Eisenstuba orwiesen sich ais
hant tv i '  a '2h;lut’ die tikrigen ais solche olinc Walz-
e in lL ,, trC“tl,n-„c1er verro;tot emge^etteien Eiscn-
eesnlfriił Warim - ?  Schlpck(’nfcetonproben weiter fort- 

ntten ais m  den Kiesbetonproben.

Eisen entrostet bis auf 
g*eićhmaiBig rert eiM e 

Ko^ijmnkie uad fclei/ere 
Eliichen. Kos’pi.’uk:t im 

Mortelbett

Eisen entrostet bis ruf 
vereinzelte Rostsprenlel

Eisen cni rostet bis nuf 
zwei Rost fiUchen und 

einzelne Punkte

Eisen entrostet bis auf 
kleiner© Boststellen, 
schwuche Rcwt fUrbung 

lm AI(5rteibett

Beide Eisen entrostet

Beide Eisen entrostet

Entrostet bis nnf rer- 
einzelte Rostpunkte

Wed er nu Cen 
noch im Jnuern 

sichlbare 
Y erdnderungen

■§

Weder auflen 
noch Im Innern 
sichtb3re Ver- 

anderunfcen

Entrostet bis nuf ver- 
einzelte Rostfiecke

o
5

Was den Ein fluB d er Zemen tart auf die Erhar- 
tung und Festigkeit der Betonmiscliung betriflt so' 
gelit aus dem Ergcbnis der Druckwersuche hervor daB 
der E:senportlandzement auf die Erhartbng des’ Be
tons gunstiger eingewirkt liat ais der Portlandzement: 
denn trotzdem der Portlandzement bei der Normcn- 
prułung (Wasserlagerung) hohere Druckfestigkeit -e- 
liefert hat ais der Eiscnportlandzement, ergibt ersterer 
in den Bctonmi?chungcn mit Ausnahnie von nur zwei 
Fallen (29 Wochen alte Probe aus Schlacke und acht 
Wochen alte Probe aus Rheinmaterial) durciisclmitt- 
lieh geringere Festigkeiten ais der Eiscnportland- 
zement, und zwar sowohl in den Sclilacken- ais auch 
in den Rheinmaterialbetonmischungen, wie aus nach- 
stehender Gegenuberstellung der bctrelTenden Werte 
hervorgeht.

Alter der Proben 8  |  2 9  

Wochen j Wochen 1 Jabr 3Jahre

Art des
MUllcre Druckfestigkeit 

ia kg/cm3Zusćlilag-
stoffes Zemen tea

Schlaeke
Foitlandzcm ent 
E iscnportland- 

zeinent . . .

272

275

349

343

303

300

387

4 2 2

Rheir.-
m ateiia l

Portlandzem eiil 
E isenportland- 

zem ert . . .

203

240

288

292

300

310

30S;

391
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Zahlentafel 11. M i t t e l w o r t o  d or  l ) r u c k v e r s u c h o  n a c h  Z a h l e n t a f e l  9 u n d  Y e r h a l t n i s z a h l e n .

Art des
Druckfestlgkeit 0_g in kg/cm1

nach

Yerhaltniszahlen.
Festigkeit der 8 Woehen alten Proben

8 29 1 3 8 29 ł 3
Zementes Zuschlagstoffcs Woehen’) Woehen1) Jahr1) Jahrca1) Woehen Wochon Jahr Jalire

( r ‘Ź54 327 354 ' 3Ó7 100 129 139 141
Schlacke •! B 297 385 406 431 100 130 137 145

Portland \ F 2G5 334 328 363 100 120 124 137
zement Z i Z 345J 3t>3 36/ iOU 12S J 33 141

It tłll Zlia 3ut> 3(38 100 1 to 110 140

( V 261 316 357 366 100 121 137 140
Eisen- Schlacke < B 288 369 409 . 478 100 12S 142 100

portland- l F 277 345 332 422 100 125 120 152
zemont i)l U.fi 'i /n 343 360 422 100 125 133 153

uh 24i» 3 10 39 i 100 ; UW 1 20 159

D i cąes Ergebnis istumsobcmcrkenswerter, ais die 
Mischuńgen ans Portlandzement, wie aus den obigen 
Ąngaben uber die in den Betonmischungen enthaltene 
Zementmenge hervorgeht, fetter sind (wenn auch 
verhaltnismaBig nur wenig) ais die entsprechenden 
Mistl.uugen aus Eisenportlandzcihcnt.

Zu Zahlentafel 10. a). Verhalten der Eiseneinlagen. 
Nacli dcm Ergebnis der Bcsichtigung der Eisenein
lagen, die in die Betonproben eingebettet waren, 
haben sich die blank (mit und ohne "Walzhaut) ein- 
gelegtcn Eisen in allen Kiirpcrn rostfrei erhalten. Die 
rostig eingelcgten Eisen erwiesen sich bereits bei der 
ersten Bcsichtigung (bei acht Woehen Alter) ais ent- 
rostet, d. h. die mehr oder weniger dicke Rostschicht, 
mit der die Eiscnstiibc vor dcm Einlcgen in den Beton 
bedeekt waren, war verschwunden, und nur die an- 
gerostete diinne Haut war noch sichtbar. Dieses Bild 
verandertc sich im Laufe der weiteren Lagerung der 
Probckorper in Secwasser nicht mcrklich. Die Ent- 
rostung der verrostet eingebetteten Eiseneinlagen 
eehritt in den Schlackenbetonproben schneller fort ais 
in don Kiesbetonproben.

x) Die Probenlagertcn 7 Tago an der Luft (taglich 
einmal e'ngcnaGt), wurden dnnn nach Wcster’and gc- 
Bandt und boi etwa 14 Tagen Alter in Ssewassor golegt. 
Nach 4 bzw. 24 Wochon, 1 Jahr und 3 Jahren Lagerung 
in Secwasser wurden dio Proben zuriickgesandt und 
lagerten im Amt bis zum Tage der Priifung unter Wasser.

Umschau.
Die Bedeufung der Pyromelrle fur den Hochofenbetrieb.

P. II. R o y s t o r  und T. L. J  o s e p h , Assistcnten 
fUr Physik bzw. metallurgisdie Chomie am United States 
Burpau of Mines, hialten vor dem „American Institute 
of Mining and Metallurgical Engineers“ auf der vom 
22. bis 26. Sept. 1919 in Chicago stattgcfUndenen 
121. Versammlung einen Yortrag l ), in dem interessanto 
Angaben iiber dis Beziehur.gen zwischen Gcstclltempera- 
tu r  und Roheisenzusammensetzung gcmacht wurden.

Ein Teil der Temperaturmcssungen, dio al3 Belege 
dienten, sind m it Betriebsergcbnisscn von 20 Hochofen, 
dio Bessemereisen erblieson, in Zahlentafel 1 zusammen
gestellt. A u Ber dem wurden acht Oefen, dio auf Ferro- 
mangan gingen, jind fiinf Spiegcleisenofen untersucht. 
Zur Aufstellung der im Vortrag wiedergegobonen 
Tafelwerte waren iiber 3600 Temperaturmessungen an 
BesSemerhochofen und .ungefiihr 4100 Messungen an 
Mangatiofen erforderlicli, dis mit optiselien Pyrometem

1) Tho Iron Trade Kcviow 1919, 27. Nov., S. 1452/6.

b) Verhalten des Betoris und der SchlackeJ Samt- 
liche Betonprobckorpsr waren auBerlich unvcrandcrt 
geblieben und zeigten keinerlei wTahrnehmbąre An- 
griffe durch das Seewrasser. Auch die, sei es an den 
AuGenflachen der Betonproben oder im Innern der 
Betonprobekiirper lagernden Schlackenstiicko wiesoi) 
keine Veranderungen auf.

SchluBergebnia.

1. Die fiir die Versuche benutzte Betonmischung,
1 Rtl. Zcment +  2 Rtl. Schlackenfein +  3 RtL 
Schlackengrusschottergemisch, hat sich ais geniigend 
dicht erwiesen, um das Eiudringen von Wasser und 
Luft in den Beton zu verhindem und eine rostsichere 
Umhiillung der in den Beton eingebetteten Eisen- 
einlagen zu gewahrleisten.

2. Beton aus Hochofensclilackc von der Art der 
gepriiften erhiirtct im Scewasscr ebensogut und ist 
darin ebenso haltbar wie Kiesbeton.

3. Ałlgemein beweisen also die Ergebnisse der 
yorliegenden Versuche ebenso wie die Haupfvcrsuche, 
daB Hochofenstiicksclilacke zur Herstellung von Be
ton mindestens ebenso geeignet ist wie Naturkies.

Des weiteren lassen die Versuchsergebnisso den 
allgemeincn SchluB zu, daB die Widcrstandsfiihigkeit 
von Zementbeton in Seewasser in erster Linie von 
der Dichte des Betomnaterials abhiingig ist.

nach Morse ausgefiihrt wurden. Die Messung der Iloh- 
eisentemperatur ist yerhaltnismaBig einfąęli auszufiihren; 
das Teleskop kann aus einer Entfernung von ungefiihr 
3 m auf den Boheisenstrom kurz vor dem Stichloch 

. eingestellt werden, zuweilcn erschweren mitflioKendo 
Schlaekcnmengen die Messung. Der Strahlungskoeffizient 
fiir Eisen wird taiit 0,40 angegoben. Dio Messung dor 
Schlackentemperatur is t etwas Eehwierigcr. Dio 
Yiskositat der Schlacke schwankto zwischen 3 und 
20 C. G. S., auch ist die Anordnung d r  Schlacken- 
rinne bei jedem Ofen anders. Das „Ausblasen“ der 
Sehlaekenform und die aufsteigrnden Diimpfe sind der 
Messung sehr hinderlieh. Der Strahlungskoeffizient 
wurde fur Sohlaeke mit 0,65 eingesetzt, riehtiger scheint
0,70 zu sein. Ecchnct man mit letzgenanntem Koorfińen- 
ten, so miissen dio gefundenen Temperaturen 100 
niedriger eingesetzt werden. Dio unnatiirlich hohen 
Windfcemperaturen sind auf dio optische Messung zu- 
riiekzufuhren und zweifellos nicht zutreffend. Sie werden 
aber von den beiden Forsehern nicht weiter herangezogen.

Eine iiberschlagigo Priifung lltfit keińe Beweiso fiir 
dio Unterstutzung .der Theorio erkennen, daU dio Ofon-
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Zahlentafel 1. T e m p o r a t u r m e s s u n g e n  u n d  B c t r i e b s z a h l o n  r o n  20 H o c h o f e n .

Hoch- Tcmperotur ” 0 Robclsenzusamnienseizun; Scblackf nziiBsmmf ruetzung Wlnd- C-Yer-
brauch

Schlak-
Uencnt-

Kr.
vor den 
Formen

der
-Sclllkdci

dt:* IŁoll- 
ei*ens

SI
0/

8 Mn P Ca O M*0 Ais Oj S.Oi s ratur jc t Fc f.ll
jo t Fe

_'____ 1 ^ % % /O % % % % % »C Ve V ■'
I 1043 1526 1463 2,40 0,033 0,5G 0,081 41,5 3,1 17,6 35,0 1,582 1029 1524 1407 1,99 0,025 0,02 0,080 42,5 3,1 10,6 35,4 1,773 1027 1530 1462 1,97 0,026 0,71 0,082 43,0 3,1 10,4 35,0 1,774 1G1S 1506 1470 1,32 0,034 0,33 0,089 40,3 3,5 13,0 ■35,9 1,005 — 1473 1443 1,09 0,030 0,56 0,208 40,3 3,5 13,3 35,4 1,02C 1G 49 1531 1420 1,05 0,044 0,32 0,094 40,7 3,5 11,8 37,2 1,537 1648 1473 1444 1,51 0,035 0,08 0,100 48,5 2,0 13,1 34,9 1,02 1150 448,0 640,48 16-10 1451 1437 1,29 0,049 0,65 0,096 48,3 2,2 13,0 35,0 1,74 1025 800,5 680,49 1595 1437 1437 0,90 0,049 1,02 0,206 40,1 3,5 14,7 34,0 1,81 1000 700,8 536,510 1656 1449 1456 1,37 0,031 0,71 0,084 40,5 2,3 15,7 32,0 1,30 980 746,1 403,711 1802 1409 1467 1,42 0,024 1,30 0,233 .47,5 2,0 10,3 31,1 1,59 933 701,0 422,712 1710 1493 1454 1,14 0,030 0,73 0,084 40,5 2,2 15,4 33,7 1,22 950 739,8 446,713 1700 1511 1473 1,14 0,020 1,73 0,350 45,0 0,2 11,9 35,3 1,38 1150 764,3 462,014 1731 1481 1437 1,08 0,036 1,90 0,315 43,9 6,0 12,5 30,0 1,33 837 780,2 513.515 1802 1514 1468 1,27 0,03.4 1,34 0,131 43,0 2,3 17,4 34,2 1,43 1006 688,0 539,716 1821 1528 1459 1,59 0,032 0,80 0,085 38,9 7,3 15,5 30,0 1,70 1105 681,0 440,417 1849 1543 1471 1,70 0,041 1,70 0,084 36,5 7,1 10,0 37,1 1,83 944 780,2 453,018 1800 1525 1471 1,70 0,029 0,76 0,084 37,3 7,3 10,0 30,0 1,84 971 738,9 429,019 1712 1499 1403 1,57 0,040 — — 39,4 9,5 15,5 32,4 1025 837,9 467,220 1008 1501 1448 0.97 0.032 — — 42.5 9.4 12.8 33.0 - 758 744,3 403.7

Zahlentafel 2. Z u s a m m e n s t e l l u n g  de r  H o c l i o f c n  n a c h  d e m  S i l i z i u m g e h a l t  i m R o h e i s e n .

Gruppe l Grappe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
H ochofen ............................................jjr ,
Si-Gehalt. des Roheisens . . . .  %
S- Gchalt des R oheisens................. %
G estclltem peratur vor den Form en 0 C
S eh lacken tcm pcratu r......................o C
U o h e isen tem p era tu r......................« O
O,, O
-------- Y orh iiltn is .............................'i u ,
On O 4- JTi? O
—------------- -—  Y e r h a l tn is ......................hl U,
Ca O +  Mu- O
SiO +A1 0 3 '  V o r h Ł l tn , s ........................
Vjskosilat der Schlacke . .

5, 6, 9, 14, 20 
1,02 
0,038 
1050 
1498 
1448

1,28

1,39

1,04

480

4, 8, 12, 13, 15 
1,23 
0,034 
1720 
1505 
1470

1,31

1,41

1,01

814

7, 10, 11, 10, 19 
1,49 
0,033 
1732 
1493 
1408

1,33

1.47

1,01

1048

I, 2, 3, 14, 20 
1,90 
0,031 
1737 
1539 
1477

1,12

1,25

0,83

690

Zahlentafel 3. Z u s a m m e n s t e l l u n g  de r  V e r s u c h s o f e n  n a c h  de r  G c s t e l l t e m p c r a t u r  v o r  den
F o r m e n .

Gruppe 5 Grappe 6 Gruppe 7 Gruppe 8
H ochofen............................................jjr.
Cestellteniperatur vor clen Form en 0 C
Schlaekcntem peratur...................... o C
K n h o isen tcm p era tu r.................. 0 C
Silizium im Roheisen . . . . .  % 
Unterscliied zwischen Schlacken- und 
U oheisentem peratur...................... o Q

U , 15, 16, 17, 18 
1827 
151G 
1407 
1,55,

49

12, 13, 14, 19, 20 
1704 
1497 
1455 
1,18

42

1, 4, 0, 7, 10 
1649 
1497 
1452 
1,48

45

2, 3, 8, 9 
1623 
1491 
1450 
1,59

41

tempera tur aus dem Silizium- oder Schwcfelgehalt des 
ohciscns oder aus irgend einer einfachcn Bcziehun:* zwi- 

eelien Iioheiscn- und Sehlackenzusammcnsetzung bestimmt 
werden kann. Der Siliziumgehalt schwankt zwischen
0,00 o/o und 2,40 ojo, die Gestelltcmpcratur vor den For- 
nicn zwisc.ien 1595 und 18G2 0j d c  Tcmper-tur^renzen 
der Sehlaekc wurden bei 1437 und 1543 », dio das Koh- 
cisens bei 142G und 1473 " beobachtct. Der Unterscliied 
jjn Siliziumgehalt zwisohen dem Koheisen, das physika- 
hsch am wiirmstcn war, und dcm kiiltcstcn Eisen betrug 
,0J o,o. Ofen 9, der mit 1595 0 vor den Formen die 

medrigstc Gestelltcmpcratur hatte, licfertc mit 0,92 o/o 
bihzium auch den geringsten Siliziumgehalt im Koheisen.

Dio /usammcnstellung der Ycrsuchsofen nach stel- 
gendein Siliziumgehalt in vier Gruppen laGt aus den 
Werten der Zahlentafel 2 kaum oine Wechiclwirkung

zwischen Silizium und Sehwcfcl erkennen. Gruppe 1 bo- 
Bitzt normale Basizitiit der Schlacke und hohe Gestcll- 
temperatur, Gruppe 4 zcigt normale Gcstelltempcratur 
und schwaih b s i ehe Sehlaekc, wiihrend d e Gruppen 2 
und 3 in Cestellteniperatur und Schlakenbasizitlit Durch- 
schnittswerte fiir amerikanischo Verhaltnisse darstellcń.

AuRcrdem wurden dio gefundenen Betriebszahlen 
nach Fallcn der Gcstelltempcratur vor den Formen ge- 
reehnct (Zahlentafel 3). Es geht daraus Iicrvor, cl a 3 die 
Schlaekentcmperatur durchweg etwa 4 5 0 liiiher ist ais 
die Rohciaentemperatur, und dafi die Temperatur des 
Metallbades sioh proportional der Gestclltemperatur ror 
den Formen iindert, 100 0 Gestelltcmpcratur cntspreehon 
8° beim Koheisen; Gruppe 4, wolehe die niedrigste Tem
peratur yor den Formen aufwcist, zeigt gleichzoitig den 
łioehaten Siliziumgehalt.
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'berechru

Abbildung1 1.

Nn des Hochofens

B e r e o l i n u n g d e s  S i l i z i u m g o h a l t e a  i m 
l t o h  oi  s e n :  Auf Grund der naohatehenden Formel aoll 
C3 mSglieh sein, den Siliziunigchait im Uolieisen aus Tcm- 
peraturniessungen und Bctriebszahlcu nut einer durch- 
óchnittlichen Gcnauigkeit von 10 o/o Tcclinorisdi zu cr- 
mitteln.

Ea bod eu ten 
Ś =  Siliziumgehalt des Boheiscns (°/o), 
tb ---- Temperatur der Schlacko (° C),
iŁ ■> Bohoiscnerzeugung in 24 st (t) ,
d! =  Geśtelldurćhmpsser (FuG, 1 FuG =  0,3048 m)
l i  =  Ko.kaverbraucli je  t  Uolieisen (engl. Pfund, ein

Pfund =  0,453 kg), 
a =  Kiesolsauregchalt des Koks es (o/o).

Dann ist

eisen temperatur und niedrigen Schwefelgehalt in der
„ , ,  , • j  l n  . ...i . Summę aller Basenbchlacke ycrmindcrt. Das Verhaltnis —----—----------------

Summę aller Siiuren 
gibt Werte, die besser ubercinstinimcn a b  die Keehnung.

m it dom Vcrhaltnia —. ~*'aat n—  oder:;— - -a— —. Ueber , 
Kieselsauro Kieselsauro j

haupt sebeint daa umlasscndore Yerbaltnis Basen

Die crsien seelis Versuchsroihon sind 
fiir don Yergleiih der gefundenen Werte 
mit der vorsto’ionden Gleiehung nieht ge- 
cignct, da sie unvol(st!indig siad, dio zu- 
sammengostellton Ergobnisso d^r ubrigon 
11 Oufcn sind jodoeh ohne woiteres zur 
rechnungsmiiOigcn Erm ittlung djs Si- 
liziumgehnltes im Uolieisen yorwendbar.
Eoider feldon in dor Quel!o genauo An- 
gabon uber dio durchschnittliclib Tagos- 
erzeugung und dio Gcstoliabmessungon dor 
einzoincn OcTon, so diG oino Priifung der 
Gloichung nieht moglich ist.

In  Abb. 1 sind dio reclmungsmiiGig 
und analyti-oh gefundenen Si iz'umgehalte 
graphiseh aufgozciahnot. Auf den Zufall 
allein kann dio AÓhnliehkoit dor beiden 
Kurvon kaum zuriiekgefiihrt worden. -An- 
dorseits darf man ^en W ert dor Formel 
nicht zu hohh cinschiitzen, sio bedeutet Iedig- 
licli oin brauchbares IIiI fsm i ttel fiir dioVor- 
ausbestiminung des iSiliziums im Bohólsen.

Dio Gowichtsmongo Kieselsaure, d.e 
zur Erżiolung eines norma'en SUiziumge- 
hallo3 im Boheison jerfordorlioh ist, maclit 
etwa 5! o/o von der in der amerikanischcn 
KoksaSĆhc cnthaltcnon Kioselsiiuro aus'. Dio 
Siliziunmufnahmo schwankt mehr oder ive- 
nigor und śindert sich mit der Boheisen- 
erzcugung, bozogon auf dio Einhoit Cc- 
stellgrundfliieho, und in zweiter-Linie mit 
der Schlackentcmporaiur. Ein Anstcigen 
der Sehlaekenicmpcratur um 100° bedoutet 
eine Siiiziumzunahmc von ungcfiihr 0,CGo/o.
Da der Siluiumgehalt nur in so goringem 
MaGc duroh die Sęhlaokońtomporatui: bo- 
einfluGt wird, ist 03 nioht moglich/ aus 
dcm Siii.iumgohat dci Rohoisons die 
Schlackcntenipcratur zu b:s immen.

D io  r c c h n e r i s e h e  E r m i t t 
l u n g  d e s  Ś o h w e f o 1 s i m  It o li - 
o i s e n .  Ea gilt dio Gleiehung: 
a =  0,074 -f- 0,0183 S — 0,00001 ( t  —

0,37 B .................................................
darin bedoutet

s =  Schwefelgebalt des Bolieisens (°/o),
S =  Schwefclgehalt der Schlacke (°/o),
t  =  Boheisen tempera tur (° C),
B =  Yerbaltnis Ca O -j- MgO;

Al2 0 3 -j-- Si O2.
Die nach Torstchendcr Gleiehung dureh Bechnung 

gefundenen Schwcfelgehalte stimmen mit don in Zahlen
tafel 1 nicdcrgelegtcn praktischcn Wcrten auffallcnd 
iiberein. Dio bcreehńeten und gefundenen Schwcfcl- 
gehalto im Boheisen sind fiir die Oefen 1 bis 18 in 
Abb. 2 graphuch dargestcllt.

Der Uoheiscnschwefel wird durch VcrgroGerung des 
Yerbaltnisses von Basen zu Siiuren, Erhohung der łloh-

bauren
dio Bestimmung der Sehlackcnbąsizitat das wichtigstej 
zu sein. Dio Yerwendung der Roheiscntcmpcratur gibt] 
Zahlen, die mehr mit den ubrigen Versuehsergebuisscnj 
in Einklang zu bringen sind, ais wenn man Von derj 
Schlacken- oder Gcstelltcmpcratur vor don Formen aus-! 
geht.

D io  B e s t i m m u n g  d e r  R  o li o i s o n t  o m -I 
p o r a t u r  o l i n o  P y r o m e t p r .  Der genau bo-1 
stimmte EinfluG der Bohelsentenipcratur auf den;

Nn des Hochofens
Zui«Rmmpn«lellunjr der rfurch Rechnnn? und Analyse gefundenen j 

Werte fiir den SilUlumgehult im liobeUen.

$ O.OJ

Abbildunsr 2. Graphłf«cho Darstellunę der durch Rechnung und Analyse 
gefundeutn Weite fur deu Schwefelgebalt im Itoocben.

1,400) -* 
• ■ (2)

Schwefelgrhalt im Ei?cn gestattet die unmittelbaro E r
mittlung dieser Temperatur aus Gleiehung 2. Durch 
Umstellung dieser Gleiehung folgt:

t  =  1,521 +  30 S — 01 B — 1,006 s ■ ■ - • (3)
Aus Zahlentafel 3 ist ersichtlich, dali die Schlacken- 

temperatur durchsehnittlich 45° liiihcr ist ais die Tempo- 
ratur des zugehorigen Bohciscns, so daG durch t  nach 
Formel 3 glcichzeitig dio Schlaekentempcrntur bekannt 
i3t. Dio Zahlenwerte der Zahlentafel 4 sind auf dieso 
Weise bęstimmt worden.

Der groGte Untcrschicd zwisehen don gemossencn 
und errechneten Tempcraturen betragt 16°, der durch- 
echnittliche 7,4°. Dabei ist zu bcrucksiehtigen, daG dio 
rcchnung3miiGige Erm ittlung allo Fehler einachlicGt, 
welche bei def analytischen Bestimmung yon CaO, MgO, 
Ali 0 3, S.O j sowie des Schwofclgel.a tes in Rohei-on und
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Zahlentafel 4. D u r c h  R e c h n u n g  e r m i t t e l t e  R o h -  
o i s en -  u n d  S c h l a c k e n t e r u p o r a t u r o n .

Hochofen
Kr.

liohelscntcnipcratur 0 0 Schlackcntcmpcrfttur °C
gemeascu crrcchnet fTcmesien | crrcchnet

1 1463 1463 1526 1508
2 1407 1480 1524 1525
3 1462 1478 1530 1523
4 1470 1459 1506 1504
5 1443 1449 1473 1494
6 1426 1436 1531 1481
7 1444 1448 1473 14 92
8 1437 1430 1451 1474
9 1437 1434 1437 1479

10 1456 1448 1449 1494
11 1467 1466 1469 1511
12 1454 1449 1493 1494
13 1473 1464 1511 1509
14 1437 1441 1481 1486
15 1468 1456 1514 1501
10 1459 1465 1528 1510
17 1471 1459 1543 1504
18 1471 1477 1525 1522

Schlacko vorkommcn konnen, so daB dio TJebercinstim- 
mung ziemlich genau genannt werden kann. AuBcrdcm 
sind bei den Pyromctcrablesungen Fehler von 7° sehr
1-jicht moglicli. Fiir gewiihnliche Zwecke, wio sio die Be- 
triebsfiihrung erford^rt, liofert die Rechnung also Roh
eisen tempera tu ren m it ausreichender Genauigkeit.

Zur Bestimmung der Gesto’ 1 !oni]'era turon vor den 
lorm en aus dem Schwefelgchalt des Eisens ist das Vcr- 
fahren jedoch za  ungenau und deshalb nicht goeigriet.

Z u s a m m e n f a s s u n g :  Die in dcm Vortrag bo- 
sprochenen Versucho lassen eino Reihe von SchluBfolgc- 
rungen zu, die teilweise in sehroffem Gogcnsatz zu den 
bisherigen Ansichtcn stehen uńd von groBer Bedeutung 
fiir dio Betricbsfilhrung sein konnen:

1. Der Siliziumgehalt im Roheisen ist unabhiingig
a) von der chomischen Zusammensetzung der 

Schlacke,
b) von der Gestelltemperatur,
c) von dem Kicsclsiiurcgehalt des Erzes,
d) von der Yiskosiliit der Schlacke,
e) von der Windtemperatur.

2. Der Siliziumgehalt im Eisen wird bestimmt durch
a) die Kiesclsiiurcmengo in der Koksasche,
b) die Durchfatzzeit, die durch dio Rohei3encrzcu- 

gung in 24 Stunden je Fliichenciuheit Gc3tell- 
qoerschnitt ausgedriickt wird,

c) die Schlaekcntemperatur, die allerding-3 nur 
einen grobon und durch Rechnung schlccht fest- 
legbaren EinfluB ausiibt.

3. Es ist praktisch unmoglich, die Temperatur der Ver- 
brennungszone, des Roheisen3 oder der Schlacko 
durch eine teinfaeho Formel au3 dem Siliziumgehalt 
des Roheiscns su bestimmen.

4. Der Schwefelgchalt des Eisens braucht im allge- 
meinen nicht, wie vielfaeli angenommen wird, Łoi 
hohem Siliziumgehalt besonders niedrig zu sein.

5. Der Schwefelgchalt im Roheisen hitngt ab
a) von dom Schwefelgchalt der Schlacke,
b) von der Roheiscntcmperatur,

cj von dem Verhiiltnis _!>’a~le!1..
Siiuren

6. Die Rohcisentcmpcratur kann rechnungsmaBig be
stimmt werden, wenn der Schwefelgehalt von 
Schlacke und Rchciicn rowio das Vcrhiiltni.j Basen 
zu Siiuren in der Schlacke bekannt sind. Der groilte- 
liuhlcr dieser B crahnung betriigt 1C° C, der durch- 
schnittliche 7,5° C. Dieser Untcrschicd ist auf 
Fehler bei der chomischen Analyse und den pyro- 
motrischen Mes ungen sowio auf dio Ungcniuig!;clt 
der Gleichung zuruckzufuhren, nach der dio Tem- 
peraturen bcrcclmot wurden.

7. Aus den gleichcn ibekannten Grofien kann dio 
Schlaekcntemperatur m it einer durchschnittlichen 
Gcnauigl;cit von 19,5° C crrcchnet werden.
Wenn man dic Temperatur von Schlacko und Roh

eisen kennt, kann man also dio Analyse do3 nachston 
Abstiehes voraussagen. Is t dagrgen die Zu-ammcnsctzung 
yon Roheisen und Schlacko bekannt, so kann man dio 
Eisentcmpcratur schatzcn.

Indesscn g ib t os fiir den Ilochofacr auBcr der 
Kontrollc des Silizium- und Schwcfclgchaltcs im Roh
eisen nooh wnhtigcre Aufgabcn, Das Ilauptziel im Iloch- 
ofenw trieb ist eine moglichst grofic Erzeugung in kurzer 
Zeit bei dcm gcringstmogiichon Yerbrauch von Roh- 
stoffen. Dic3os Problem ist jedoch in dor dem Vortra£ 
folgenden Bc3prechung nicht erwahnt worden.

Es wurden auch vcrglcichonde Tcnipcraturangabcn 
iiber den amcrikanischcn M a n g a u h o e h o f e n -  
b e t r i e b  gemacht. Nach der allgcmeinen Ansieht muB 
ein Hochofen, der auf hochsiliziertes Roheisen, Spiegcl- 
eisen oder Ferromangan geht, wegen dor schwcrcren Ilo- 
duzierbarkeit der Manganoxydo mit einer Jioheren Go- 
stclltcmpcratur arbeiten ais ein Ofen mit einem Bosscmcr- 
iniillcr. Da3 „U. S. Burca u of Mincs“ hat eino Reiho 
von Tcmpcraturen rcroffcntlicht, dio im Gestell von 
sieben Ferromangan- und fiinf Spicgelciscniifcn gemessen 
wurden und in der nachfolgcndcn Zahlentafel 5 mit doa 
entsprechonden Wertcn beim 'Betrieb auf gewohnliches 
Roheisen zum Vcrglcieh zusammcngestclifc sind.

Zahlentafel 5. G e s t e l l t o m p c r a t u r o n  b e i m  
B o t r i e b  a u f  B e s s c m c r - ,  S p i c g c l e i s o n  

u n d  F e r r o m a n g a n .

Betrieb auf

Oc*teU- 
tempi*ratur 

vor d**n 
Fo men  

0 C

Scblacken- 

temperatur 

° C

R oheiscn- 

temperatur 

0 C

Besscmerroheiscn 1 7 0 6 1 4 9 8 1 4 5 5
Spiegcleiscn . . . 1 5 9 7 1 4 2 7 1 3 9 2  ’
Ferrom angan . . 1 5 5 0 1 4 2 6 1 3 8 6

Wie ersichtlieh, sind dio Gcsteiltcmpcraturcu 
beim Betrieb auf ilanganeisen wesentlich niedriger ais 
ibei Besscmcreiscn trotz der hoheren Temperatur, dio 
thcoretisch zur Rcduktion der Manganoxyde crfordorlich 
ist, und trotz der Tatsaehe, dafi zur Erzeugung einer 
Tonne Roheisen beira Fcrromanganofcn 2415 kg und 
beim Spicgclcisenofcn 1382 kg Kohlcnstoff crfordorlich 
waren. Zur riehtigen Bcwertung dieser Zahlen mussen 
jedoch dio Bcglcitumstande mit bcriieksichtigt werden.

DieMcssungcn wurden an einem Hochofen vorgenom- 
men, der zwćilf Tage auf Ferromangan ging, und dessen 
Schlackenfiihrung grofien Schwankung;n unterworfon 
war; im allgemclnen war das Vcrhiiltn:s Eascn/Sauren 
zu klcin. Nur am vicrten und zwiilfton Tage cntsprach 
die Schlacke nmiaherftd der nornmlcn Zusammensetzung, 
und zwar betrug die Schlackcnziffer 1,52 und der Man
gangehalt in dor Schlacke 4,9 o/o. Der Koksverbrauch 
war in jodom Fali zu hoch, seine W irkung iiufierto sich 
in ycrmehrtcm Schlackcnentfall, niedrigerer Schlacken- 
ziffer und grilficrcm ManganyerltnŁ durch dio Schlacko. 
Der Koksvcrbrąuch am zwolften Tage betrug nur 82 o/o 
von dcm am rierten Tage vcrbrauchten Koks, dosh waron 
die Bctriebsergcbnisso wesentlich besser. Wenn man be- 
riicksichtigt, dafi in amerikanischen Iloehiifen da3 Ferro- 
mangan mit einer durchschnittlichen Temperatur des 
Metallbades von 13SG 0 crblasen wird, so ist der Ycr- 
suehsofcn sehr heifi zu nennen. Am achtcn T a p  atieg 
dio Rohciscntompcratur sogar auf dio un^cwohnlicho 
Iliihe von 1514° und dcnnoch sank der Siliziumgehalt 
von 1,78 auf. 0,40 o/o. Der Betriebslcitcr, der einen 
kalten Ofen befiirchtete, setzto Koks zu, so dafi der Koks- 
verbrat:ch am neunten Tage die bemerketHwertc llohe 
von 4G83 kg crreichte, ohne dafi der Siliziumgehalt mit- 
stieg-. Am gleichen Tage betrug dio Ofenleistung nur 
38 t  in 24 Stunden, wahrend die durchschnittlicho E r
zeugung fiir dio erstoa sioben Tnge 53 t betrug.

Duisburg. ® r.«3iig. A lf. Wagner.
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durch Uechnnn? und A 
um^ehult itn Kohclien.

6 7 8 3 10 11 12 13 n  75 16 17 1d \
Nn des Hochofens \

io Darsłerinng der durch R«*chnung and Analyse j 
ile lur deu Schwefelgehalt im Rohcbcn.

B e r o e ź i n u n g  d e s  S i l i z i u m g c h a l t e s  i m 
11 o h  e i s e n :  Auf Grund der naohstehenden Formel soli 
es mfiglich sein, den Siliziunigoliuk im lioheisen aus Tern- 
peratunuessungon und Uctriebszahleu nut einer durch- 
schnntlichen Ucnauigkcit von 10 o/o reebnerisch zu or- 
mittela.

lis bedeuten 
Ś «= Kiluiumgchalt des Bohcisens (°/o), 
t i  =  Temperatur der Schlacke (° C),
iL =  lioheisencrzcugung in 24 st ( t) ,
dj =  Geśtelldurćhmcsscr (FuG, 1 FuG =  0,3048 m)
l i  =  Kokaverbraueli je t Roheisen (cngl. Pfund, ein

1'fuud =  0,453 kg), 
s =  Kieselsiiuregchalt des Kokscs (% ).

Dann ist
R

(1)

|
•N$

0 ,233+  0,143- —  +0,0012 (ts-1500 )
Ł .

Die ersten sochs Vorsucbsrcihcn sind 
fur den ;Vorgfoięh dor gofundenoa Wcrtc 
mit der vorstolienden Gleichung nicht gc- 
cignct, da sie unyollstindig siad, dio zu- 
sanimengestetlten Ergojnisso d^r iibrigen
11 Oofcri sind jedoch óhno woiterC3 zur 
rechnungsmaGigen Firmittiung d:s Si- 
iiziumgchnltes im lioheisen vcrwendbar.
Loidor feiilen in dor Quollo genaue An
gaben iiber dio durchschnittllcho Tagcs- 
crzcugung und dic Gcstollabmossungoa der 
einzelnen Ocfon, so diG eine Priifung der 
Gloichung nicht mogiich i3t.

In  Abb. 1 sind dio reelmungsmiiGig 
und analytijoh gofundenen Si ij  umgehaite 
graphisoh aufgojciohnofc. Auf den Zufall 
allein kann dio Abhnlichkoit dor beiden 

‘Kurvon kaum zuriićkgefuhrt werden. An- Abbildung 1. 
dorseits darf man ’dcn W crt dor Formel 

i niclit zu hoóh cinschiitzen, sio bedeutet ledig- 
| lich ein brauchbarcsllilfsmittel fiir dio Vor- 
ausbestimmung des iSiliziums im Bohoiscn.

Dio Gowichtamonge K:o3obaurc,' dio 
zur Erziolung eines norma’en Siliziumgo- 
1 iaI fo3 im Rbiicison jorfordcrlich ist, macht 
etwa 51o/o von der in der amcrikanischcn 
Koksascho enthaltcńcn Kioselsauro aus! Die 
Siliziuniaufnahmo schwankt mohr oder wc- 
nigor und iindert sich mit dor Ttoheiscn- 
erzeugung, bozogon auf dio Einhoit Ge- 
steUgrundflttchć, und in zwoitor • Linio mit 
dor Schlaekoatomporaiur. Ein Ansloigen 
der Schlackenicmpcratur um 100° bedautet 
eine Siiiziumzunahme von ungefahr 0,CG°/o. qq£
Da der SilLiumgehalfc nur in so geringem 
&laGo durch die Sphiaekontomporatur be- 
cinfluGt wird, ist 03 nicht moglich/. aus 
dem Siii. iumgolia t dc3 Rohoisons dio 
Schiackentomper.itur zu b:s immen.

D i e  r o c h n o r i s c h e  E r m i t t -  
1 u n g d o s  S c h w e f e l s  i m  It  o h - 
e i s o n .  Es gilt dio Gic.chung: 
s  =  0,074 -j- 0,0183 S — 0,00061 —  1,400) —

0,37 B .................................................................. (2)
darin bedeutet

s *m Schwcfcigehalt des Roheiscns (°/o),
S =  Schwefelgehalt der Schlacko (°,'o), 
t  =  liohciscntemperatur (° C),
B == Yorhiiltnis CaO +  MgO.

Al, O, +  S iO |
Die nach vorstehemlor Uleiehung durch Rechnu,ng 

gefundenen Schwcfclgchaltc stimmen mit don in Zahlen- 
tafel 1 niedergelogten praktischen Wcrten auffallend 
uberein. Die berechnetcn und gefundenen Sehwcfcl- 
gelialto im lioheisen sind fur dio Oefen 1 bis 18 in 
Abb. 2 grophiscli dargestellt.

Der Rolieisenschwefel wird durch YergroGcrung des 
Yerhiiltnisscs von Basen zu Sauren, Erlióhung der lioh-

eisentemperatur und niedrigen Schwefelgehalt in der 

Schlacko yermindert. Das Ycrhaltnis bumme aller Sauren 
gibt Wcrtc, dio besser ubcrcinstimmcn ais dio Reclinung:

mit demVorkaltni3 ■■■•■, ̂ a^en— o dor —— — . Ueber , 
Kicsclsiuiro Kicselsauro :

kaupt schcint das umfassendero Verlialtnis —~------ furfaauren I
dio Bestimmung dor Schlaekenbasizitat das wichtigstej 
zu sein. Die Vcrwendung der Uohcisentempcratur gibt' 
Zahlen, die mehr mit den iibrigen Yersuchscrgcbiussenj 
in Einklang zu bringen sind, ais wenn man von derj 
Schlaeken- oder Gcstelltcmperatur vor den Formen aus-. 
geht.

D io  B e s t i m m u n g  d e r  B  o h o i s o n t  o m -|
p o r a  t u r  o h n e  P y r o m o t p r .  Dor genau bo-!
stimmto EinfiuG der Iioliclsentcmpcratur auf denj

nn aes hocnofens
Zui«ammpn<tellungr 

■\Yerte fur r*
"■ gefundenen

Abbildnng 2. >.
gufundeueu v

J  und Analyse
jncisen.

Schwefeigrhait im Ei.-cn gostattet die unmittelbaro E r- 
mittlung dieser Temperatur aus Gleichung 2. Durch 
Umstollung dieser Gleichung folgt:

t  =  1,521 +  30 S — 01 B — 1,006 s ■ • • ■ (3)
Aus Zahlentafel 3 ist crsiehtlich, daG dio Sehlaeken- 

temperatur durchschnittlich 45° hoher ist ais dio Tempo- 
ratur dc3 zugeliorigen Bohciscns, so daG durch t  nach 
Formel 3 gleichzeitig dio Sehlaekenteniporntur bekannt 
ist. Dio Zahlcnwerto der Zalilentafel 4 sind auf dieso 
Weise bestimmt worden.

Der gruGte Unterschicd zwischen den gemossenen 
und erreelineten Temperaturen betragt 1G°, der durch- 
echnittiicho 7,4 °. Dabei ist zu berucksichtigen, daG dio 
rechnungsmiiGigo Erm ittlung alio Fchlor einsdilieGt, 
welche bei der analytischen Bestimmung von CaO, JlgO, 
Al^Oj, S. Oa aow.e des SchwofclgaLaitos in EoheLon und
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Zahlentafel 4. D u r e h  R e c h n u n g  e r m i t t e l t o  R o h

Schlacko vorkommon kiinnen, so daB dio Ueberoinstim- 
niung ziemlieh genau gcnannt werdon kann. AuBerdem 
sind boi don Pyromctcrablosungen Fehler von 7° selir 
leicht nuiglicli. F iir gewolmliche Zwecke, wie sio dio Bo- 
triebsfiilirung erfordart, liofort dio Rechnung also Roh- 
eisentemporaturen m it ausreichender Genauigkeit.

Zur Bestimmung der GostoJlomperaturen vor den 
Formen aus dem Sdiwefelgehalt des Eisons i3fc <lai Vor- 
fahren jedoch zu ungenau und deshalb n id it gceignet.

Z u s a m m e n f a s s u n g :  Die in dem Yortrag be- 
sprochenen Veraucho lassen eino Reihe von SchluBfolge- 
rungon zu, dio teilweise in schroffem Gogenaatz zu den 
bisherigen Ansichton stehen und von groBer Bedeutung 
fiir dio Betriebsfuhrung sein Iciinnon:

1. Der Siliziumgehalt im Roheisen ist unabhiingig
a) von der chomischen Zusammensetzung der 

Schlacke,
b) von der Gestelltcmperatur,
c) von dem Kicsclsauregehalt dc3 Erzes,
d) von der Yiskosiliit der Schlacke,
e) von der Windtcmperatur.

2. Der Siliziumgehalt im Eisen wird bestimmt dureh
a) die Kiesclsnurcmengo in der Koksascho,
b) dio Durchfatzzeit, die dureh die Roheisenerzeu- 

gung in 24 Stunden je Fladieneinhcit Gestell- 
querschnitt ausgedriickfc wird,

c) dio Sdi laeken tom pora tu r, die allcrding3 nur 
einen groben und dureh Rechnung schlecht fest- 
legbaren EinfluB ausiibt.

3. Es ist praktisch unmoglieh, die Temperatur der Ver- 
brennungszone, dos Roheisens oder der Sohlacko 
dureh eine teinfaeho Formel aus dein Siliziumgehalt 
des Roheisens 'zu bestimmen.

4. Der Schwefelgehalt des Eisens brauclit im allge- 
meinen nicht, wie violfach angenommen wird, boi 
hohern Siliziumgehalt besonders niedrig za sein.

5. Der Schwefelgehalt im Roheisen hSngt ab
a) von dem Schwefelgehalt der Schlacke,
b) von der Roheiscntcmperatur,

, „  , . . .  . Baseno) von dom V erhaltma —-------■.
Sauren

6. Die Roheisentemperatur kann rechnung3maGig bo- 
stimmt werden, wenn der Schwefelgehalt von 
Sehlacke und Rchcisen son i o, das Yerhliltnh Basen 
zu Sauren in der Schlacke bekannt sind. Der griiGto 
Kohler dieser Bcredinung betragt 16° C, der diircli- 
schnittliche 7,5° C. Dieser Untersehied ist auf 
Fehler bei der chemischen Analyse und den pyro- 
tnotrisehen Mes ungen e o w !o  auf d!e Ungcmuigke.t 
der Gleichung zuriickzufiiliren, nach der dio Tem
peraturen bcrcchnot wurden.

7. Aus den 'gleichen foekannten GroBen kann dio 
Schlaekontemperatur m it einer durchschnittlidicn 
Genauigkeit von 19,5° C errechnet werden.
Wenn man dio Temperatur von Schlacko und Roh

eisen konnt, kann man also dio Analyse dos nachsten 
Abstiehes voraussagon. Is t dagegen die Zu-ammensctzung 
von Roheisen und Schlacko bekannt, so kann man dio 
Eison tempera tu r schatzcn.

Indessen gibt os fiir don Ilochofner auBer der 
Kontrollc dc3 Silizium- und Sehwefelgchaltes im Ruli- 
eisen noch widitigere Aufgaben. Das llaup tzid  im Iloch- 
ofen>etriob ist eino moglichst groBe Erzeugung in kurzer 
•Zeit boi dcm gcringstmog'ichcn Yerbraudi von Roh- 
stoffón. D i0303 1’rob'om ist jedoch in dor dem Vortrag 
folgondon Besprcchung nicht erwahnt worden.

Es wurden auch rcrglcichendc Temperaturangaben 
iiber den amerikanisehen 51 a n g a n h o c h o f e n - 
b e t r i e b  gomacht. Nach der nllgemeincn Ansieht muB 
ein Hochofen, dor auf hochsiliziertes Roheisen, Spiegel- 
eisen oder Ferromangan geht, wegen der sehwcreren lto- 
duzierbarkeit der Munganosydo mit einer huhoron Go- 
stclltcmperatur arbeiten ais ein OFen mit einem Bossemcr- 
mollcr. Das „U. S. Bureau of Minos“ hat eino Rciho 
von Temperaturen veroffontlicht, dio im Gestell von 
siebon Ferromangan- und fiinf Spiegoleisenofen gemessen 
wurden und in der nachfolgi'ndcn Zahlentafel 5 m!t don 
entsprcchendon Werten beim 'Betrieb auf gowohnlidna 
Roheisen zum Yerglcieh zusammengestellt sind.
Zahlentafel 5. G o s t o l l t c m p o r a t u r o n  b e i m  
B o t r i e b  a u f  B e s s c m c r - ,  S p i c g e l o i s o n  

u n d  F e r r o m a n g a n .

Betrieb auf
Oe<tell- 

temperatur 
vor d«*n 
Fo raen 

0 C

Scblacken- 
tcmperntui* 

• C

Itohelsen-
temiicratur

"O

Bessemorroheison 1700 1498 1455
Spiegoleisen . . . 1507 1427 1392 ’
Ferrom angan . . 1550 142G 1380

Wio crsichtlich, sind dio Gestclltemperatureu 
beim Betrieb auf Manganeiscn wcscntlich niedrigor ais 
tbei Besscmcrciscn trotz der huheren Temperatur, dio 
theoretiseh zur Reduktion der Manganoxydc erforderlieh 
ist, und trotz der Tatsaehe, daB zur Erzeugung einer 
Tonne Roheisen beim Fcrromanganofcn 2115 kg und 
beim Spicgeloisenofoa 1582 kg Kohlenstoff erforderlieh 
waren. Z ut richtigen Bcwertung dieser Zahlen musson 
jedoch dio Begleitumstiindo mit beriicksiehtigt werden, 

Die Messungen wurden an einem Hochofen vorgenom- 
mon, der zwolf Tago auf Ferromangan ging, und dossen 
Schlackenfuhrung groBen Sehwnnlamg.vn unterworfon 
war; im allgemeinen war da3 Verhiiltn!s Easen/Sjuren 
zu klein. N ur am vierten und zwiilfton Tago entsprach 
die Schlacke nnnahernd der normalcn Zusammensetzung, 
und zwar betrug dio Sehlackenziffer 1,52 und der Man- 
gangehalt in der Schlacko 4,9 o/o. Dor Koksvcrbrauch 
war dn jedem Fali zu hoch, seino W irkung iiu.jorto sich 
in vermehrtem Schlad.enontfall, niedrigerer Sehlacken
ziffer und griiBerom Mangam-erlust dureh die Schlacke. 
Der Koksvcrbra,uch am zwulften Tago betrug nur 82 o/o 
von dom am yierton Tago verbrauchten Koks, doeh waren 
die Betricbsergebnisso wesentlieh bc3ser. Wenn man be- 
riicksiehtigt, daB in amerikanisehen llochofon das Ferro
mangan m it einer durdischnittlichen Temperatur des 
Meta 11 bades von 13S00 crblasen wird, so ist der Vcr- 
suchsofcn sehr hei.3 zu nennon. Am aehtcn Tago stieg 
dio Roheisentemperatur sogar auf dio ungewohnlicha 
Iliiho von 1514° und dcnnoch sank der Siliziumgehalt 
von 1,78 auf. 0,40 o/o. Der Betriebsleiter, der einen 
Łalten Ofen bcfurchtete, sctzte Koks zu, so daB der Koks- 
verbrauch am ncunton Tage die bomerkenswerte llohe 
von 4683 kg orreichto, ohne daB der Siliziumgehalt mit- 
stieg. Am gleichen Tago betrug die Ofenleistung nur 
38 t in 2-1 Stunden, wahrend dio durchschnittliehe E r
zeugung fiir dio crstoa siebon Tago 53 t betrug.

Duisburg. A lf- Wagner,

e i s e n -  u n d  S o h l a o k o n t o m p o r a t u r o n .

łlochofen
Nr.

ItobcUcntcmpcratur 0 O SchUckcnlrmpcrfttur °C

gemewî en errechnet gemesłun errrebnet

1 1463 1403 1526 1508
2 1467 1480 1524 1525
3 1462 1478 1530 1523
4 1470 1459 1506 1504
5 1443 1449 1473 . 1494
6 1426 1436 1531 1481
7 1444 1448 1473 1492
8 14 37 1430 1451 1474
9 1437 1434 1437 1479

10 1406 1448 1449 1494
11 1467 1466 1469 1511
12 1454 1449 1493 1494 ,
13 1473 1464 1511 1509
14 1437 1441 1481 1486
15 1468 1456 1514 1501
16 1459 1465 1528 1510
17 1471 1459 1543 1504
18 1471 1477 1525 1522
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Untersuchung »on Schaufelmaterlal fiir Dąmpfturbinen,
In  dcm g:wa’z’cn und gczogenen Ma'erial fiir Dampf-, 

turbinor.Bchaufeln bleibcn viclfach Spannungen zurilck, 
die i r t  nacii inehrnmliger Inbetriebnahnie der Maschino 
auffgc!ńst worden. Dio Ausli>;ung der Spannungen fiihrt 
zu bleibendor Formiinderung und Yerzichen von Ma- 
BehinaOteilen, wodurch jo nach der Grofio der Spannun
gen clio Hetricbssiehciheit dor Maschino mehr oder we
niger getahrdeb wer.len kann.

Um Uber dio GruGcnordnung dor wahrend de? Be- 
triebos nHigUclicrwcise auftretcndcn Liirgcnanderung der 
Turbinen-ieliiiufcln AufschluG zu erhalten, untcrsuchto 
Gustav W a l l o n b o r n 1) oino griificre Menge Baustoffe: 
Nieki.Ostahle, Kohlenstoff itiihle und die gebrufieliliehstcn 
Kupferlcgicrungon. AuUer dem Wiirmeausdchnungs- 
koefliziontcn und dor bleibcndon Liingenunderung nach 
zelminaligcr Erhitzuńg auf 350° st elito er das spe- 
zifisdio Gewicht, dio Iliirtc und dio Fcstigkoitseigon- 
sehalten im angelieferten Zustando sowio nach dieser 
Wiirmebohandliiog fest. Das Yersuchsmatcrial lag in 
Form gewal'.tcr und gozogener Stilbo vor, teils hatto os 
seine cndgiiltigo Form, teils waron os rundo odor vier- 
kantigu \Yal?proli’o. Dio Querschnittsabmessungen un’er- 
schicden sich betrachtlich. Da von dom Materiał weder 
die obcmifche Zusammensetzung noch genauere An.-ahon 
Ober dio V'orbehandlung bokannt sind, kann don Ergob- 
nissen dte=cr Untersuchung, obglcich dicsolbcn mit griiB- 
te r Sorgfalt gewonnen wurden, ein wissenschaftlicher 
Werfc kaum zugesproehen werden. Einen praktischen 
Wert haben dio Ergebnisse insofern, ais sio cin Bild 
von der miiglichon Formiinderung dor Turbinrn-chaufoln 
und Anhaltspunkto fiir die Wahl de3_ geeignetston 
Schaufclmutorials goben. Von den Ergebnis-on sin i dio 
wichtigstoii, dio Wiirmeausdohnung und dio bloibendo 
Liingeniindarung, in folgendor Zahlontafel zusammen
gestellt:

Materiał

Wiirmrausdebnune 
fflr 100° 5n mm aui 

1 ni Stabilnie

B’clbpnde 
Lanfoniindrrune 

in mm Auf l m Stablange

MUtrl-
wrrt

KlHn*ter 
u. pioliter 

■\Ycrt
Mltlcl-
wert

Kl* ln*trr u. 
groflter Wcrt

a pioz.NIckehtuh) 
»» » 

łO „ „
» »»

«o „ „

1,017
i,*;o
1,28
0.003 
1,10 
1,07 
1,37 
1,55
1,<?2 
1,05
1.72
1.72 ‘

0,97 —1,14 
1/4 — 1,72 
1,20 —1,30

0,98 — 1,13 
1,31 — 1,47 
1,54 — 1,50

1,01 — 1,05 
1,05 —1,83 
1,50 —1,7

4-0,21 
+  0,012 

0/0 
+  0 018 
+  0,22 
+  0,11
— 0."4
— o,os
+  0,25 

0,21 
+  0,017 
+  0,015

_ 0,02 — +n.r,41 
- 0,120 —}-00 0
-  0,v2 -+ 0 ,0 3

-0,04 -+ 0 ,2 2  

0,18 -+ 0 ,1 3

-  0,07 +  0,1 G
-  0,15----(-0,115

Monrll-Mctall . . •
\lumlntumhron2e . 
I ł*-l ta - •  tnll . . . . 
^^©"phoibionze . . 
Hronz« . . . . . . .
Metsinfbłonze . . .

Ueber dio Art der Langcniinderung sagt Ycrfasscr 
im SchluGwort wie fo!gt: , Die b lc ib e n d e  Langcniinderung 
des ilatcrials ist nur abhiingig von dor Art der 
molckularon Spannungen, mit denoh dasclbe bchaftot i;t. 
Besitzt es im wesentlichen Walzspannungcn, so tr it t 
bleibeude Vcr'.iingcrung cin. M it dom Grado do3 Kalt- 
ziehens nimmt diese bloibendo Yorlangorung ab, bis 
sich sehlicRlich eino bleibendo Ycrkiirzung cin>tęllt.“ 
Diese Auffassung ist nicht ganz riehtig und wird auch 
durch dio Untcrsuchungsergebnijsc nicht bestatigt. Fur 
dio Riehtung dor molckularon Spannungen ist nicht dio 
Art der Formgcbung?arbeit, ob das Materiał gewalzt oder 
gezogen ist, cntscheidend, sondom viel:nohr dio nahoren 
Umstando, wio und in welchem Zustando die Form- 
Snderung vorgenommen wurde. Ilierfiir kommoa in 
erster Linie die Boarbeitungstomporatur und Abkuhlungs- 
goseliwindigkeit, die GroBe des Querschnitt3 und das 
ISearbeitungsmaG, dio Forn-.gebung gc3chwindigko:t, Wal- 
zendurebmesser bzw. Form der Ziehwcrkzeuge in Bo- 
traoht. Dementsprochcnd stel t  Ver.ra:Eor entgegen ecinor 
Theorio z. B. bei den 5prozentigon Nickclstahlcn dio 
g rolito bleibendo Ycrlangerung bei cinom auf einen 
kleinen Quersehnitt gezogenen Stab fest, ■wahrend Lan-

l ) Dis3., Darmstadt 1916.

genabnahmon in dcrsclbcn Yersuchsrcihc nur bei gewalz- 
ten Staben zu yerzcichnen sind.

Zum Schlusso sei noch bemerkt, daG dio ermittoltcn 
Werto fur die bleibendo Langcniinderung nach Erwiir- 
inung nur einen Bruchtcil der Langcniinderung aus- 
machen, dio durch Erschiitterungen in kaltgereoktem 
Materiał auftreton. So konnten vom Berichterstattor 
z.'li. in kaltgezogenen Mojsingitangen und Mossingrohron 
Ycrkiirzungon von 5 bi3 8 mm auf 1 m Lange fest- 
gestellt worden. Ilicrnach diirften dio Ergebnisse dor 
Untersuchung von zufiiliigen Erschiitterungen dc3 Ma
terials sehr stark beeinfluGt worden soin.

P. Bardcnheucr.

Neubauten der Hammond Steel Co., Syracuse N. Y.
Die Hammond Steel Co., wclche im Jahro 1911 ge- 

griindet wurde und ais Dampfhammcrwerk m it einem
2-t-Dampfhammer neb3t dazugehorigem Schmiedcofon an- 
fing, hat sieli allmahlich vergro(Scrt, so daG 1919 schoa
3,2 ha der seinerzeit erworbonon 6 ha bebaut waren. 
Soitdem hat dio Firm a zwei neuo WalzcnstraGon er- 
richtet und oinige elcklrlsclie lO-t-Ocfen, 1’auart Gr aves- 
Etol-cls, g baut. Erzcugt wcrJea aulłer \Vorkz;ugstalilen 
besonders hochwertigo Schmiodestucko aus Chrom-Niekel- 
und Chrom-Yanadin-Stah!. Der Stro n wir.1 am Niagara- 
fall erzeugt und durch Transformatoren der General 
Electric Co. von 11000 Volt auf 440 Volt umgeformt, 
wiihrcnd zwei 150-KW-Generatoron den Gleichstrom fiir 
Krano U3W. liefern. Dio Błocko worden in Formen ge- 
gossen, dio oben weiter sind ais unton. Sio werden, nach- 
dom sie an der Luf t  etwas abgekiihlt sind, in Gruben ein
gesetzt, um allmahlich zu erkalten, wodurch vcrmicden 
wird, daG sio HSrterisso’ erhalten. Die Błocko werden 
vor der \Vuterverarbcitung in ka’.t2, durch Kohle gche.zto 
Oefen eingc3etzt, in donen sio auf dio gewunschte Tempe
ra tu r erhitzt werden. Dicjenigen Blocke, wolche im 
Walzwcrk oder der Schmiedo weitcrverarbeitet werden 
sollen, werden vororst auf einer 1000 t  hydraulischen 
Prcsso yorgesehmiedet, um ein mogliehsfc gloichmalJigca 
Materiał zu erhalten. Die Presse crhiilt iliren Dampf 
von zwei 125-PS-Kesseln, welcho m it dor Abhitzo der 
Oefen geheizt werden.

Dio neuen WalzenstraCen haben einen Ballendurch- 
messer von 400 bzw. 250 mm. Die 400er StraGo besitzt 
eino Vorwalzo und Fertiggerii3te m it jo drei Walzen und 
cinein Geriłst aus zwoi Walzen. Der Durehmesser der 
Mittclwalze ist 3 mm groRer al3 derjenigo der Unter- 
walzo, und der Durchmessor dor oberun Walze wieder
3 mm griifier ais derjenigo der Mittclwalze. Die 400 er 
Stralie ist durch einen 500-PS-Motor angetrieben. Auf 
beiden Seiten des Radcrvorgolegcs sind Schwungriider 
von 9 t Gewicht angeordnet, um oincn mijglichst gleich- 
miilSigen Gang zu erzielen. Da3 Vorgelego hat eine 
Uebcrsetzung von 5,5 :1.

Auf der 250 er Strafto werden jRundeison yon 3/4" 
his 23/i" nnd alle Sorten Flaehei3cn gewalzt. Dio StraGo 
ist durch einen 3C0-PS-Motor angetrieben. Da3 lliider- 
Yorgclege besteht au3 drei Biiderpaaren von folgendcm 
Uebersetzungsvcrhaltnis: 3G0 : 360, 360 : 200, 360 : 110. 
Motor und Biidervorgelogo sind durch eino elastischo 
Kupplung miteinander yerbunden. Dio drei Achsen der 
Vorgelego sind naoh dem Motor zu mit Flanschen ver- 
sclicn, wahrend der Motor auf einer gomoinsamen Grund- 
platto versehiebbar angeordnet ist, um mit jeder der 
drei Achsen yerbunden werden zu konnen, wodurch dio 
StraGe m it 360, 260 oder 110 Umdrehungcn betrieben 
werden kann. Die Acnderung von einer Gosehwindigkeit 
zur andern ikann in zehn ilinu ten  geschehen. Das 
Walzengebiiude ist 79,25 m lang und 24,38 m breit und 
wird ,Yon einem 15-t-Kran bestridicn. Der gesamto 
Transport der ltoh- und Fertigmaterialien auf dcm Werk 
gesehieht durch eino Elektrohangebahn, an dio alle Ab- 
teilungen angeschlo3sen sind. Jlenn.

i )  The Iron Trade Review 1919, 17. Juli, S. 153/7;
1920. 15. April, S. 1123/7.
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Verein deutscher StshllormgieBereien.
Dio 1. o r d c n t l i c h c  I I  a u p t  v c r b a m m - 

I n n g  des Yercins d utteher Stahlforn glcfrer.ion wird 
am 1. Marz 1921, vormittsgs 9l/s Uhr, in Kastcns-Hotel 
eu Hauuovcr abgehalton.

Patentbericht.
Deutsche Patentanm eldungen1).

3. Februar 1921.
KI. Ib , Gr. fi, I I  CG 875. Magnctschncider mit in 

ihrer Ncigung Ycrstcllbaren Gutszufiihrung. Frlcd. 
Krupp, Alit.-Gc?., Grusonwcrk, Magdeburg, Magdcburg- 
Buckuu.

KI. 40a, Gr. 17, W 54 S28. Vcrfahren zur W irder- 
gcwinnting von Mesaing aus GuBasrhc u. dgl. Cyril 
Henry Wliitc, Coventry, Warwickshire.

KI. 40a, Gr. 34, S 51 754. Vcrfahrsn und Yorrieh- 
tung zur Gewinnung von Zinkstaub. R.chard Sciffcrfc, 
Berg. G lad bach.

Kl. 85c, Gr. G, V 14 615. Absitzvrrfahr:n fiir Auf- 
berritungs- un:l JiVnl:cli3 Irdusfri abwasicr. Wilhelm 
Vcnator, KlotzBchc-Konigswald b. Dresdcn.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 1 8 c, Nr. 319 379, vom 0. Oktober 1918. Lo u i s  

Conr ad  S t r u b  in Ż u r i c h ,  S chw ciz . iluf/elofen zum 
Belrieb mit llunsigem Brennstoff.

In dcm mittlercn K anał a istdieFeuerungfurfluss'gen 
Biennatoff omgebaut. Yon hier stromen die Heizgase in

den hinter der Muffel b gelegcnen Raum c, ziehon an ihren 
beiden Langsseiten und ihrer Obcrseito nach vorn und 
treten durch Kanale d und e in d e boiden unteren So.ten- 
kana.e f und g. Von hier gaUngeh sio zum Sehornstein.

Kl. 10 a, Nr. 319 553, vom 4. J.vnuar 191G. A r 
t h u r  Ri e de l  i n K o s s e rn , A m t s h a u p t m a n n s c h a f  t  
Gr i mma  i. Sa. Verfahren zur Trdnkung von Koks mit 
Ldsungen.

Es sind boreits Vcrfahren bekannt, Koks mit Cbloriden 
der Alkalien und Erdalkalien zu triinken, um ihn spilter 
fiii die Stickstoffgewinnung im Hichofen zu verwcndcn. 
Eif indungegcmaC werden fiir diese Chlor de d e Industr.e- 
Uugen der Kali- und Sidaindustr o Ycrwondot und zwar 
beim Ablcschen des Kokses und in solcner Ko.izontrj.tion, 
dali dio vom Koks aufgenommene Calormongo chemisch 
ungelahr dem Stickstoffgehalt des Kokses aquivalent iBt.

KlTlO a, Nr. 320 793, VónT 1I.'jun7 l915 . PuT ^C oT l 
B r i ą u e t t e s  L i m i t e d  in Ca r d i f f ,  W a le s , E n g l. 
Yerfahren zur Erzeugung eines kunsllichen Brennslof/3 
durch Pressen und darauf folgendeś Verkoken von f t in  zer- 
kltinertem, koldehalligem Rohitoff.

Es handelt s c h  um d e H jrstellung eines BrennBtoffs, 
der sich beim Brcnnen ahnl ch wie Holzkohlc verhalt. 
Ala Ausgangsstoif wird A nthrazit yerwendet. Derselbe

DieAumeldungen liegen von dem angcgebenenTago 
an wahrend zweier Mo na te fiir jedermann zur Einsicht und 
Eiosprucherhebung im Paten Uunle zu B o r  1 i n aus.

wird zu Brikctts gepreBt, und diese werden ingeschlnssenen 
R etorten beim aB'gerTem peraturverkokt. D eses Materiał 
wird dann gemahlen und das Mahlen bo we t  getriebon, 
daB das Pulvcr durch ein Sieb von 200 Muschen auf 
6,45 cm* bindurchgeht.

Kl. 18 c, Nr. 319 410, vom 28. Septcmber 1918- 
F r a n z  K a r l  Me i s e r  i n  N u r n b e r g .  Tunnelo/en.

Don auf den Wagen a stehenden Bohaltern b fiir da* 
Gluh- oder Brenngut sollen wahrend ihres Aufentbaltes

im Tunnelofen Gase oder dgl. zu- und abgefuhrt werden. 
Die Bohaltcr b sind demzufolge durch losbare bowegliche 
Rohre c hintercinandcr gcschaltet. Es kann auch jeder 
Behiilter fur sich durch Rohre d und e m it einer gemein- 
samen Zu- und Ableitung f bzw. g verbunden sein.

Kl. 18 e, Nr. 320 428, vom 10. Ju n i 1916. L eed s  
an d  N o r t h r u p  C o m p a n y  i n Ph i  l a d e l p h i a ,  V. St. A. 
Verfahren zum Bestimmen de8 Augenbliekes, in  welchem 
beim Erhitzen eines Metalles zum Zwecke des Ilarlens, 
Raffinierens oder A nlassens die Erwdrmung abzubrechen ist.

A nstatt d e Temporatur des bshandelten Metalles 
zu messen, w.rd der Augenbl.ck bestimmt, in dcm ein 
sogenannter k rit:scher Punkt erreicht oder uberschr tten  
wird. Dies gesch:eh t folgendermaBen: Man stellt durch 
geeignete Mitteł den Z sitpunkt fest, in dem im Grade der 
Temporaturanderung eines auCerhalb des Metalles bc- 
findl chen M ttels ein plotzl'cher Wechsel stattfindet, 
der einen glaichzeitfgen plotzllchen Wechsel im Gradc der 
Temperaturanderung des Metalles w.dersp ogelt.

Kl. 10 a, Nr. 319 331, vom 13. Februar 1919. Ru d o l f  
Wi l h e l m in E s s e n - Al t e n e s s e n .  Venlil fiir Grofigas-

leitungen mil seitlich 
ausschwenkbarem, 

scheibenfarmiyem Ab- 
schlupkórptr.

Der keiłformige 
und in einem eben- 
sołchen Y entibitz s'ch 
fuhrendo AbschluB- 
korper a, der seitlich 
ausgeschwenkt wer
den kann, iBt in sei- 
nem Drehpunkt b ver- 
schieLli hau ge liingt. 
Es i3t 80 mogł ch, 
den Ventilk6rper, f alls 
er stark  yerkrustet 
is t, zunachst durch 

Anheben zu iosen, worauf er dann leicht ausgeschwenkt 
werden kann.

28
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Statistisches.
Deutschlands AuUennandei im ersten Halbjahre 1920.

Dio Bedeutung d s dcutfchen AiGenhanleli fiir dio 
dcutschc Gcsamtwirtsehaft vor dom ICrieg ist bekannt. 
Im Jahre 10131 ̂  crrciehtc zum er3tcn Małe im roinon 
Warenyerkohr dio dcutśiho Ausfuhr naliezu den glci- 
clicn Wert wio dio deutsche E infuhr; 10,1 Milliarden Jk 
Ausfuhr standen 10,8 Milliarden JL Einfuhr gegeniiber.

Zur Bezahlung der eirzufiihrenden Nahrungsmittol 
und Rohstoffe steht Deutschland im wcscntlichcn weiter 
nichts zur Yorfiigung a's seino Arboit, d i3 03 in Form 
deut cher Industrieerzeugnisse ausfiihren muB. Nur mit 
deutscher Arbeit werden rur h dio Wiederhcrstellungs- 
leistungen, dio uns dor Fricdcnsycrtrag ;auferlegt, bo- 
plichcn werdon konnen, soi os unmittelbar dadureh, daB 
deutsche Waren an unsere ehcmalgcn Gćgnor geliefert 
werden, sei es mittelbar durch Zahlung in'Gold, das wir 
uns durch den Ycrkauf deutscher Waren im Ausland vcr- 
schaffon. Allerdirgs sind in dieser Ausfuhr auch E r- 
zoug.nisso dn; cl rutscllcn Bodem enthalten, crinnort sei 
an ICohlo, Kali, IIolz. Der W ert dieser Rohstoffo tr itt 
jedoch hinter den W ert der Arbeit, der in der Ausfuhr 
stockt. weit zuriick.

Deutschland muB dcmncch seine Erzeugung derart 
steigorn, daB nach, Drckung d"s Inlandbodarfcs miig- 
lichst grefio Waremrongcn fiir d ie  Ausfuhr zur Ycr- 
fiigung stehen. Aus d c  cn Griinden hat Deutschland fur 
dio Ausfuhr dio AuGónhandclsiibrrwachung ongeriojntot. 
Sio hat, sowcit dio Ausfuhr3eito in Betracht kommt, die 
Aufgabe, dio Ilandrlsfciianz durch E m eluńg  miigiichst 
lioher Erliiso miglichst giinsfg zu gcstaltcn und dcm 
deutschen Handel durch Yerhindcrung unnngemo3sener 
Proisunterfciotungcn dio fremdc-n Miirkto offen zu halten. 
Ncbon diesem Zicl, dio Aktiysoito dor deutsel en Ilandels- 
bilanz zu yerbessorn, verfo'gt dio AuGenhandcliUber- 
wachung den Zweck, durch Einschrilnkung dor E in
fuhr dio Passivscito mogiichst niedrig zu lialton.

Ein Uild davon, welcho Warcnmcngcn Deutschland 
aus dcm Ausland emfiihron muB, um seine Bcviilkerung 
am Lcbcn und seine W irtschaft in Gang zu halten, und 
wolcho Werte aus seiner Ausfuhr zur Yerfiigung stehen, 
um d :o gogeniibor dom Ausland besteheuden Zahlungs- 
yerpflichiungon zu deckon, g bfc dio Ilandelsstatistik. 
Ihre ausfuhrlieho Vcriiffęnt!i< liung, dio seit dom Juli
1914 unlcrblicbon ist, steht wioder bevor. Einige Ilaupt- 
ziffern fiir das ersto H albjahr 1920 wordon nachstehend 
mitgeteilt.

Boi der Einfuhr stehen zuverliis'igo Wertzablen fur 
dio deutseho Gesamtcinfuhr zurzoit nicht zur Yerlugung; 
sondern bei don eingefiihrten Rohstoffen werden nur dio 
Mengen angegeben. Zum Vergleiih sind daneben dio 
Zahlen fiir das er.te IIa lb ’ahr 1914 a rg  fiihrt, und zwar 
unter gleichzeitgcr Angabo der ausgcfiihrten Mengen, 
dio damals im Gegensatz zu heute aueh fiir dioso Waron 
vielfach recht crhcblich waren.

E i n f u h r  d e r  w i c h t i g s t e n  R o h s t o f f o  
d o r  M o t  a 1 I i n  d u s t  r  i o:

Mcngon i- ToJtien
7H >000

!. 11 alt 
jnlir 
1920

1« lialbjuhr 
1914

Einfubi Kiuiulir A us tu lir

liisrn- und MnnsrHner7.«*, clscn- tind 
m m nip r 11 a 11 i" e G u>rei ni £ u n ga tna ssc, 
Frlilaćkcn u*\\\ . . . . . . .

Bmcli- und A ltn g cn .......................
Iłoliknpfpr . . . .  ........................
Hołuiluminium . . . .  . . . .
Ruliblei . .........................................
Uohzinń .........................................

0 948 35*. 
09 3tf 
31 4-■*?

ir» 77: 
2 248

7 C98 804 
72 31*. 

11H 71?
7 0*7 

28 82r- 
7 2:t2

I 087 ni 8 
88 017
2 Gyo 

787
18 li'9
3 42?

Uio A u 8 1 u li r  Deutsililands kann dem Worto 
naeh angegeben werden. Sie betrug (in yorliiufigen

1) Vgl. l.ierzu Wirtschaft und Statistik 1921, 20. Jan.,
S. 10/12.

Zahlen) im reinen Warcnvorkehr, d. h. ohno Gold und 
Silbcr, nach Abzug des zuniicli3t foststellbarcn Teilea 
der Licferungon auf Grund des Fricdcnsvcrtrages:
Januar . 3 125 llillioncn Mark April . . 5 !01 Millionen Mark 
Fcbrnar i  128 „ „ łta! . . . r, :i32 „ „
Mitrz ■ ■ 4 0 'fi J»nl ■ ■ -r, flr,4

1. Huibjahr 1U20 zmammen 2S5J2 -MlUionun Mark.
Don ITohepunkt hat also die Ausfuhr im Monat Mai 

errcicht. Der im Juni cingetrctcne Riickgang,. dor wohl 
in dem Stcigon des Markkurso3 seino Ursacho hat, war 
jedoch yerhaltnismiiBig gering. Der Wort der Juni- 
ausfuhr iibortraf immer noch den zweitbeston Monat 
April. Im Juli zeigt sich bereits wieder oino Zunahmo 
auf G1S4, im August auf G028 Mili. JL  Fiir den Vcr- 
gleich m it dcm letzten Fricdensjahr muB auch hier wegen 
des ganzlich ycriinderten Geldwertes auf die Mcngcn- 
zahlen zuriickgegriffon werdon. An der Ausfuhr waren
u. a. beteiligt:

im 1. Ilnlbjahr 
1920

im 1. Jlalb- 
jahr 1914

Mili. JŁ Tonnon Tonnen

Etscn, Elscnlcgirrungcn u. Waren 
dnrnna ..................................... 5330 735 44C 3 352 014

Minrrąifechc und fossilc Roh
stoffe; Mincralolc................... 2344 5 397 093 .*5 023 008

Maschincn ............................  . 1937 158 359 278 058
1378 9 ■» 005 43 305

Klektrótechnischo Erzeugnissc . 841 25 357 GO 424
Kitn^or, Kupferlcgieruogcn und 

Waron d a r a u s ........................ 4C2 7 502 54 954
W«r«*n aus andćrn unedlcn Me- 

tnllfn, ais Eisen, AluiHninm, 
Bh-i.Zink. Zinn. KlekeJ, Kupfer 
nnd Lefricrunjjen dieser Metalle 384: 3123 10 925

Zink, Zinklegierungen und Waren
130 14 230 , 02 749

Im  einzelnen sei zu den wichtigsten dieoeij Warcn- 
gruppon noch folgendos bomerkt: •

Von dor Ausfuhr der E i s e n i n d u s t r i e  ent- 
fallcn 215 183 t im Werte von 970 Miii. JL auf sehmied- 
bares Eison in Stlibcn (Trager und insbesondere Form- 
ciscn), an rohen Blechen wurden 102 509 t  im Worto von 
506 Mili. JL- ansgefiihrt.

Von der Ausfuhr minoralisrbor nnd fossiler Roh
stoffe im Gcsamtworto von 2,3 Milliarden Jk ontfallen
2,1 Mill'ardoa Jt auf die Aus'uhr von Bronnstoffcn, 
insbesondere von Stoinkohlen und Koks.

An Erzcugnisscn der M a s c h i n o n i n d u ś t  r  i o 
wurden insgesamt 1937 Mili. Jh aurgcfiihrt, darunter an 
Maschincn zur Bearbeitung von Metallen, IIolz und 
Stcincn, sowie an Schniicdepresscn, Nictmaschincn und 
dergleichen fiir 533 Mili. JL Die Ausfuhr von Fahr- 
zeugen (Gcsamtwcrfc 1378 Mili. JL) cnthiiit 777 Mili. J l  
fiir Motorfahrzeuge aller Art, 297 Mili. Jh fiir Eisen- 
bahnfahrzeuge (auBor Dampflo!:oT.otivcn) und 219 Mil
lionen Jb fiir Fahrriidor und Fahrradtcilc.

Man darf die Zahlen dor deutschen Ausfuhr, bo 
groB sio auf den ersten Bliek erschoinon miigen, auf 
kcinen Fali uborsehatzon, da es sich um Papicrmarkwerte 
handclt. Ein Biick auf die naeh dor Uobcrsicht ausge- 
fiihrten iMengen ze’gt ubrrdies, wie auPerordcntli h weit 
wir hinter dor Ausfuhr vor dom Kricgo zuruckbleiben. 
Vor allem reicht abor dor W ert dor Ausfuhr noch boi 
woitem nicht au3, um dio notwendigo E infuhr zu be- 
zahlcn.

Hollands Kohlenfórdernng Im Jahte 1920.
Die Stcinkohlenforderung der Nicderlando hat auch 

im algelaufenen jah ra  o'ne wo toro Stcigerung erfaliren. 
Sie betrug insgosamt 3 940 595 t gegen 3 401 546 t  im 
Jahre 1919, i  923 540 t  in 1914 und 1 873 079 t  in 1913, 
war also im Berichtsjahro molir aU zwoimai so groB 
a's im letzton Fricdensjahre.

Dio Forderung dor droi Staatsgruben stieg von 
1 47G 296 t  im Jahre 1919 auf 1 772 212 t  im Bem hts- 
jahre, wahrend die Zunahmo der Forderung bei den 
priyaten Gruben von 1923250 auf 21G8383 t  vcrl)Śltnis- 
miiCig geringor war. Die staat tchon Grubon waren an 
der Forderung des Jahres 1920 mit 41,97 o/o, die priyaten
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Gruben m it 55,03 o/o betciligt. Von der Fórderung ent- 
fallen im einzelnen auf:

e r z e n  sowio E i s e n  und S t a h l .  Zum Verglcieh sind 
die Yorjalirszahlen beigefiigt.

die Dominlnle Grube . . . 
Zecbe Willem-Sophla . . .

„  Oranje.Nti?san . . .
„ I-nlirn en Ycrpenlging
„ Wilhelmina (ttuatllcli)

Emma ( „ )
„ llendiik ( )

1919
t

610 m
J75 774 
739 071 
Mi) 231 
548 3.19 
626 247 
301 090

1920
t.

603 519 
242 317 
828 245 
535 302 
547 405 
819 007 
405 8>'3

Ztaammon ■ 3 -101 548 3 940 595
Dio B r a u n k o h l e n f o r d e r u n g  hatte im Bc- 

"richtsjahre einen leiehtcn Ruckgang auf 1 400 000 t 
gegen 1 880 000 t  im Yorjahro aufzuwoisen, da infolgo 
der Steigerung der inliindischen Stcinkohlenforderung 
und der bosrren  Einfuhrmoglichkoifc kein besonderer 
Wert auf Erhohung dor Braunkohlcnfoiderung gelegt 
wurde.

Dio E i n f u h r  a n  S t e i n k o h l e n i n  Ilolland 
bel!ef sich im Jahro 1920 auf insgesamt 2 962 830 t  gogeii 
2 957 191 t  im yerhergehendon Jahre. Davon kamen aus

1919 
t

603 536 
772 922 
375 543

1920
t

1 416 221 
1 078 964 

234 573 
182 1G9 

30 438

•don Yer. Staaten
Deutsrhland
GroBbritannien
Kanada C5 651
Belgien 1 079 419

Bemerkenswert bei diesen Einfuhrzahlen ist, daC 
mehr ais dio Iliilftc der eingefiihrten Mongen au3 den 
Ver. Staaten und aus Kanada kamen, wiihrend der Antpil 
Belgicns an der Yersorgung der Niederlandc ganz seharf 
zuruckgegangen ist und nur etwa 3o/o dor Vorjalirs- 
ziffor errcichto.

Der Stand der franzosischen Kohlenlórderung.
Dis Ausboute der fran7osischon Grubenbetriebo wrist 

standig s‘.e'gende Ergebnisse auf. So wurden im De
zember 1920 2 414 221 t  Kohlen und Braunkohlen gcfiir- 
dert gegen 2 373 612 t  im Novcmbor. Dor bishor giin- 
stigste Monat war der Oktobor mit 2 436 465 t. Im  
g a n z e n  J a h r o  1920 belrug die Kchlenfórdorung 
einsehlipfllich Elsafi-Lothringen 25-276 304 t  gegen 
22 476 766 t  fiir 1919. Dio Bcrgwerko von B ć t  h u n o 
forderton 1 445 179 t  Kohlen gegen 905 040 t  im 
Jahre 1919, was eine Zunahme von 60 o/0 bedeutet. Dio 
Koksorzeugung, dio. 1919 gleich Nuli war, erroiehto im 
Jalire 1920 56800 t. — In  den Bergu orken von M a r l e s  
wurden 1 824 840 t  Kohlen gewonricn gegen 1 661 213 t  
im Jahro 1919.

Wio dio „Journćo IndustrieIIoKI) bei einer Be- 
sprcchung des Kohlenmarktes ausiuhrt, ist es u n b o -  
i t r e i t b a r ,  daC dio jctzigen Kohlenvorrato Frank
reichs dio Bediirfnisse dos Landos iiborsteigen. Die 
Lager der franzośischon Gruben sind mit unverkaufter, 
geringw ertiger Kohlo iiberfullt; die F rage  der Arbeits- 
einstellung wird deshalb mit jodom Tag dringender. D'o 
Einfuhr von belgis her und von Saarkohlo soli vorliiufig 
nic! t beo!n'ra(h igt werden, zuniiol st weil si? nieht ilbcr- 
miiRig groli ist und dann weil sio zu Yerhultnismadig 
billigen Preifen hereinkommt. Eino Verminderung der 
d e u t s c h e n  K o h l o n l i o f e r u n g e n  darf weder 
Teil ngt no h gcwiin o!it werden. , Die ni.derrl e ni:cl:oa 
Sendungen“, so fahrt d?r Bericht wiirtlieh fort, „mćigon 
uns augenblioklieh bolast!gen (gener), aber wir worden 
froh sein, sie nlielistens, wenn dio Tatigkoit der Industrie 
wieder lcbhaftcr wird, zu unserer Yerfiigung zu haben. 
Dagegen miisson wir die E i n f u h r  e n g l i s e h e r  
u n d  a m e r i k a n i s e  li o r  Kćhle Eoweit w ie moglich 
einsehranken und auf das aufterote MindostmaU zuriick- 
fiihren.1-

Der AuBenhandel Schwedens im Jahre 1920.
Der amtlielion sehwcd!scl:en S iaiistik2) entnehmen 

wir dio folgenden Zahlen iiber dio E i n -  u n d  A u s f u h r  
Sehwcdens ait S t e i n  k o l i l e n ,  K o k s ,  E i s e n -

!) 29. Januar 1921.
! ) Kommersiella Meddelanden 1921, SI. Jan., 

S. 203 ff. — Vgl.,St. u. E. 1920, 26. Febr., S. 310.

GcgcnsUnd
Einluhr In t Ausfuhr in t -

1919 | 19‘JO 1919 | 1920

EUrnerac............................ _ _ 2 418 989 3 73G 3‘J9
Stcinkohlc . . . . . . 1 928 9G2 2 80G 203 -- —

279147 358 259 -- —
St«*lnkoli!cnbrlkcttd . . . JGf,64 IG 973 . -- - —
Sehwcfelkjka . . . . . 71 304 11 1  noo _ —

29 458 18 309 -- '—
Unbearbelloie u. bearbeltelc 

Me^alle aller Art Insgesamt 222 00 i 359 458 25G527 281814
Darunter:

R o b e b m ....................... 2GG40 35 031 812C3 115417
Spł»*Kclelscn und nnderes 

niclit Mchiuledbares
2 8G1 2 302 878 2 453

Ferro*ill/.ium u. Slllzium- 
manęanci^cn . . . . 120 G 931 7 049

Schrott alłcr Art . . . 51G09 G2 495 1 479 3 470
liolibluckc . . . . . . — — 3212 4 080
Rolistantjen und Roh- 

s c b ic n c n .................. _ 8 279 8 442
Yor^ewalite Błocko . . — ‘ — 1 29' 755
Ilalbżeug.................. .... — — 4 152 8 #02
Siab^lsen....................... — • — 3 471 GG6I
Siab»-Ucnabfallo . . . . — — 2 172 2 158
■WornjKewuliitcs Elscn 

aller A r t ................... 22 079 G0G31 70 2G4 G710I
Kaligcwal/fefł oder gc- 

Tojrenfe'* Ki«en . . . 410 2128 G 033 G 311
Eisenbubn- und ?traflcn- 

bahn^cłiSenen . . . . 33 589 58 952 __ _
Utiterla^sjilattcn, Schwel-

5 W 7 344 _
Rohren uller Art . . . 8 280 13 347 811 r 42

. Jlulbzeujj fiir Itohren 5 708 11 903 9 525 11 937
Grob- und Felnbleelie 21 M7 48 721 15 502 8 797
^'elB- und iiatiblecbo . 7 118 7 768 — —
"WnlzUraht . . . . . — ■ — 19 408 13 831
Ival‘gewalztcr oder ge- 
• zotjcncr Draht . . . 499 2 822 G 7S0 3 344

647 964 — —
NFigel und Stifte . . . — — 1 0=2 1 G32
Ilurnnfrel . . . . . . — — 3 878 5 220
■\Vł‘rk*ein?* und Sohnell-

- - 1 34S 1CG3

Roheisenerzeugung der Verein’gten Staaten.
Ueber dio Lcistungcn der Koks- und Anthrazit- 

hohofen der Yer in'gtcn Staaten in  D e z e m b e r  1920, 
Ycrglichen m it dom vorhergehonden Monate, gibt fol- 
gendo Zusammenstellung1) AufschluG:

1. Gcsamferzougung . . . .  
darunter Forrcmangan und
Spifg -leison..........................
Aibeitst giitlio Erzeugung

2. Anteil der Stablwerksgesoll-
B cbafiea.................................
Aibeitst"g!iiho Erzeugung

3. Zahl der IloihCfen . . .
davon im Feuer . . . .
Nach dieser Zusammenstellung befrug dio Erzeugung

an Koks- und Ańthra::itroneisoa‘ dor Vercin'gten Staaton 
im Jahro 1920 3") 937 015 t  gegen 31 067 90J t  im Yor
jahre und 39 052 447 t im Jahre 1918. In der Koh- 
eisenerzougung fiir d is  Jahr 1920 i3t d:o Erzeugung an 
Iloizkohlonroheison, die im Jahro 1919 332 331 t be- 
trug, nioht cnthaltcn. An Ferromangan und Spiegoleisćn 
wurden im Jahro 1920 400 617 t gogen 263 167 t  im 
Yorjahro hergestollt.

Die Kohlenlórderung der Verelnigten Staaten 
im Jahre 1920.

Nach den Ermittlungon do3 U. S. Geological Sur- 
Tey3) hatte die Fórderung der Vereinigtcn S.aaten an 
Weiehkohlo im Jahro 1920 eino bedeutendo Zunalirao 
aufzuwoisen. Sio betrug rd. 504 863 750 t  gegen

Dezember Kovember
19J0 1920

fi t
2 747131 2 £82 0422)

33 2S1 37 nr?
88 617 99 4012)

2 131 273 2 225 26C*)
G8 718 74 1752)

435 435
213 255*)

x) The Iron Trado Review 1921, 6. Jan., S. 71. 
8) Beriehtlgte Zalil.
8) Ir . Coal T ri Kcv. 1921, 4. Febr., S. 163.
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415 493 020 t  im Vorjahro und 525 263 010 t  im Jahre 
1918. An A n t h r a z i t  wurdon au fiordem 80 553 560 t 
gegen 79 757 962 bzw. 101 205 792 t  in dan beiden vor- 
hergehendea Jahren geTordert. Dic E r z e u g u n g  o n  
K o k s  in Bienenkorbofon bolicf a'ch auf 21 166 328 t 
gegen 19 931400 t  im Jahre zmor.

Die Kohlenlórderung der Tschecho-Slowakal 
im Janre 1919.

An S t o i  n k o h l e n  wurden in der Ts liccho-Slo- 
wakei im Jahre 1E191) 10 3S4 £29 t  gcf rd: r t  boi einer 
durel s hni tli'.hen Arbeiter. alil \on  C6 5£8. Injgc aait 
wurden 17 449 756 Sęliiihten vcrfahren, die Forderung 
jo Soliichi sto lic  s'.eh auf 0,595 t. Di? B r o u n k o h l o n -  
f o r d e r u n g  beirug in der g o o 'en  Zait 17 119 011 t 
bei durchschmltlich 43 661 beschllf.igten Pcr.or.oa. An 
Schichten wurden 12168 427 verfahron und je Sebicht 
1 406 t goforderb Eie K o k s e r z e u g u n g  stel te  i ich 
wii.ircnd das Beriditsjahros auf 1 393 189 t. An S t e i n -  
k o l i l e n b r i k e t t s  wurden 74 583 t, und an B r a u n- 
k o h 1 e n  b r  i k e 1 t  s 154 C88 t  hergestellt. Bei der 
Steinkohlonfordcrung ent .iil t  auf d n Iiopf des Arbei- 
ters eino jlihrliiha Lcistiing voft 156 t  und boi der 
Braunkohlonfordarung eino soliho von 332 t.

W irtschaftliche Rundschau.
Die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern In den 

Aufsichtsrat. — Nach } 70 dos Betriebsratogosetzos wor
den in Untornehmungen, fiir dio oin Aufsichtsrat be- 
steht und nioht auf Grund andaror Gcseiza eino gleich- 
artige Yertrotung dar Arbcitnehmer im Aufsichtsrate 
yorgosohon ist, naoh Mafigabe o.nes bo3ondoro:i, bierubor 
zu erlassenden GesoŁzes. ein o.ler zwei Betriebsratsmit- 
glieder in don Aufsichtsrat ontsandt, um die Interossen 
und Forderungen der Arbcitnehmer sowio doren An- 
sichten und WUnseho hinsichtlich dor Organisation des 
Betriebs zu vertro!oa. Dio Verfcretcr haben in allen 
Sitżungen dos Aufsiehtsrats Sifcz und Stimme, orhalten 
jcdoeh keino andoro Vergutung ais eino Aufwandsent- 
sehiidigung. Sie sind'yorpflichtot, iiber d'.o ihnen go- 
maehtcn Yortrauliehcn Angabon Stiilschwolgcn zu be- 
waliron.

Dio Ausfuhrungsbcstimmungen sind jetzt durch 
einen, dem Heichswirtschaftsrafc zugcgangenen G c - 
s e t  z e n t  w u r f gorcgclt wordan. Danach sollen in 
einen Aufsichtsrat, dor aus fiinf oder mehr Personcn 
bo3teht, zwoi Mitglicder, in a b n  iibrlgaa .F allen  ein 
Betriebsratmi'gUed ent ondefc we:don. D eso M.tglicdcr 
sollen nach § 3 don ubrigen Aufsichtsratsmitgllcdern 
vollig g  1 o i c h g o s t  e 111 sein, und zwar sowohl hin- 
siel;t'icli der Fcrinvorschrlften aU audi der wichtigstcn 
eaeliliehen Bestimmungen, U e b e r  w a c h  u n g  d o r  
G c s c h a f t s f i i h r u n g ,  Einsicht in cia Buelier und 
Schriften U3W., Haftung und Strafyorschriften. Gosell- 
Echaft3vertragliche Erwciterungon dar Reehte und 
Pfliehton der Aufsichtsratsmitglioder gelten auch fiir 
don durch das Hinzutreton vo:i Betrlobsratsmitglicdern 
erwoilerten Aufsichtsrat. F iir d:o W a h 1 b a r  k e i t  zu 
Aufsichtsraloit wird cinjahrigo Beschaftlgung gefordert, 
Boweit nicht eino unerwiinsehto Be3chrankung in dar 
Auswab 1 der zu ontsendenden Betriebsratsmitgliedern 
eintroten wiirde. Die Wahl findet gehelm und mit 
Stlmmenmobrhelt elnheitli h durch den g:.n::en B itricbs- 
ra t bzw. Gesamtbetriebsrat statt. Des woiteren bestimmt 
der Entwurf, dali dio Entsendung von Arboitnehmerver- 
tre’.crn, d  e an der Loitung de3 Untornohmens beteiligt 
werden ■ sollen, durch orne andare ais die ausschliefilich 
fiir da3 Untcrnehmoa errichtota, aus Arboitnchmern des 
Untcrnehmons bestobendo Vortrotung nicht zugolasson 
wordan- darf. Die ersloi W ahlon fiir die EntEOndang 
von Betriebsratsmitgliedern in don Aufsichtsrat sind 
binnen drei Monaton nach Inkrafttroion de3 Gesetzes 
cinzuleiten.

Schon Anfang Noyember 1920 hatte d.e Bc.chs- 
regiorung einen Ge3et3entwurf zur Ausfiihrung 1I03 $ 70

de3 Betriebsratogosetzos herausgegebon, dor Gegenstand 
eingohonder Yorhandlungen unter Betoiligung der Ar- 
beitgcber und Arbcitnehmer gewesen war. Dor Entwurf 
sali in soinem § 3 folganda Fa3sung vor: „Auf die in 
don Aufsichtsrat entaandton Mitgliedor finden dic gc- 
setzlichen Bestimmungen Anwendung, welche fiir die 
Ubrigen Aufsichtsratsmitglioder ge'.ten.“

Dieso Fassung wurdo m it Rcelit ais eino unzulassigs 
Erweitorung de3 § 70 dis Betriebsrategesetzcs bcliiimpft. 
Durch den Zusatz, um die Intcrcssen und Forderungen der 
Arboltnchmer sowio deren Ansichten und.Wiinseho bin- 
sieht ich der Organisation des Betritbes zu vertretcn“ wer
den doR eobta dor Arbcitnehmervertreter im Aufsichtsrat 
clngesehrankt. lh r  Mitwirkungsrocbt boii.h t dcli dem- 
nach nur auf Angclrgenhciten, welche dio Arbeitcrinter- 
csson boriihron. Nur insowcit haben sie Sit:', und Stimmo 
im Aufsichtsrat. Da da3 Betriebsrittege-etz 3albst die 
Eoohta der Arboltnchmer regelt, bestaht kein Bedurfnis, 
diese Eechte nooh einmal in dnom Gesotz besonders fest- 
zulegen. Daś Gesetz so'.l nach dom lclaren W ortlaut de« 
§ 70 aucli nur das Verfahren bei dor Entsondung von 
Aufsichtsratsmi!gliedern regeln, nioht abor dariibor hin- 
aus Bestimmungen iibor ihro Tatigkolt im Aufsichtsrat 
sclbst troffoD. Wenn aber schon dar Go3otzgober a u c h  
l i i e r i i b e r  Bestimmungen in einem nouen Gesetz 
glaubtc treffen zu miissan, dann hiitto er sich an dio 
oben crorterte, Auslogung das § 70 haltcn mussan.

Diese von der ge.samton Industrie vcrtretenen An
sichten wurdan auch von seiton der Regierung mit Aus- 
naluno des ReiehsarbeitEministcriums ais rielitig aner- 
kannt. E 3 erschien daninach dio Erwartung gerecht- 
fertigt, dafi dor neuo Entw urf don schweron Bedonken 
der Industrie Reehnung tragen wurde, die sioh auf don 
unzweideutigen W ortlaut de3 § 70 do3 Betriebsriitcgo- 
sotze3 stiitzton. Abor auch hior hat sich dio Roichs- 
regierung iibor dio BeJenkon der Industrie elnfach hin- 
YY-eggasetzt. Dagegoi i3t tatkriiftlgo Abwebr notig. Es 
geht nicht an, dilS da3 Betriebsrategesetz durch neue 
Gesetzo Erwoiterungen erfiihrt, die dem Wohlo der go- 
samten Industrie zuwidorlaufon und zu don bedenk- 
liehston Folgeorscheinungon fuhren konnon.

Kohlenpreisklausel und Eisenpraise. — Der Rcichs- 
justizminister liat auf eine Anfragc hin cntschiedcn, dafi 
aus Mangol besonderor Bcsehliisse die Kohlenpreisklausel 
audi fiir dio neuen Eisenpreiso ab 1. November 1920 
in Gcltung blcibt. E 3 wird dilior erst fiir je Jo Mark 
Kohlenprciserhohung ii b e r 20 J i  der Eieonpreis um
3,50 J i  jo t  erhiiht.

Der Relchsverband der deutschen Industrie und die 
Erhohung der Eisenbahngiitertarlfe. — Der Yorbehrs- 
ausschufi dos R !c!:3vcrbandes der Deuhcl en InJuslrie 
bat zur Fraga dor Erl.ohung der E i o..bahngutcrtarife1) 
folgende E n t s c l i l i e f i u n g g  'faCt und r n das T c chs- 
ven;ehrsminls:crium, die s m t i lionEis nba! ndir.kticncn 
und dan Ausschufi der \  orkehrfin'crosscntcn bai der 
Standigen Tar.fi;ommi;sion der deutschen Eiienbahnen 
gesandt:

Der Vcrl:ohr3aus3^hufi des Eo'chsycrbrndes der 
Doutsohon Industrie v: rl.ennt n'eht, dafi die Eisenbahn- 
yorwaltung vcr der Notwendigke t  staht, fur ihr ilil-  
liarden-Defizit c:na Dockung zu b s haffen und dafi 
fiir don auf dan Guterver!:ohr entfallenden Teil des 
Fohll o ragas oatsprc li: 11 "Jo Zuscl 1 ga za d n Ei en! a1 n- 
frachtan zurzeit nie lit zu UTrgahen sin i. D.i abar jede 
T ar f rbohung die Pro'sa in die Hohc traćbt, das d?utS(he 
W r t  cl a t  lei on cr ohwert u n l d?n Ausl nd:ab atz ge- 
fahrdet, miis3en die von der Eisenbahn gefordorion 
Frach zusclilaga unbedingt auf das g.ring_t notige Mafi 
beschrankt bleiben.

Der Ausschufi i t  dor Ansieht, dafi dio Ergabnissc 
der baidc.n letitan Jahro fiir d o  ZukunTt n i c h t m a H -  
g e b e n d sein konnan, weil

1. das Personal auf das unbodingt notlgo Mafi vcr-
rirg o rt worden mufi;

J) Mont. Rundschau 1921, 1. Febr., S. 62. *) Ygl. St. u. E. 1921, 3. Fobr., S. 176.
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2. dio duroh d e Yerluste im Kricgo und dureh die 
Abgabo dos bet ten M aioials auf Grund des Frio- 
dcńsvertragcs herbeigefiihrto Ycrteuerung der Un- 
terhaltungs- und Bctricbskotun ini'o'ge Aufbessc- 
rung und Frncuerung des Bctriebsparkg mehr und 
niclir in Wegfall kommt;

8. die Preise fiir die liauptsachliehsten Materiału® — 
ausgenommen allerdingj die Kohle — in der letzton 
Zeit schon betrachtlich heruntergegangen sind;

4. die Wirkung der Frachtenerholiung ab 1. Dezcmber 
1920 bisher noch n 'cbt z.ffcrnmaB g in Erscheinung 
treten konnte, weil die Ergebnisse dioaer Monate 
noch nicht Yorliegen.
Das dcutscho Wirtschaftsleben bedarf aber eines 

ausroichendon Schutzes dagegen, daB bei kunftigen Aen
derungen der Wirtsc I1aftsverl1altni3.se, bei Preisruck- 
giingea und Shnli hem d e jetzt kewiliigtcn hohen Fracht- 
6atzo aus reinon Riicksichten auf dio Bęichsfinanzen be- 
stehen bloiben zum groBen Schaden der deutichen W irt- 
schaft und Yolksyersorgung. Dio Zuschliigo musfon da
her ais auf Z e i t  b o w i l l i g t e  T o u e r u n g s z u -  
so h l  a g  o von Jahr zu Jah r einer saclncr.tandigcn 
Nachpriifuńg unterzogen werden. Dio gegebene Stello 
hierfiir ist der Reichswirtschaftsrat. E r muB jiilirlich 
Im. Monat Februar nach yorheriger Begutachtung dureli 
die Eiscnbahntarifkornniis-ion besihlicBen, welclie Tatif- 
zuschlage fiir das naehsto E tatsjahr erhoben werden 
sollen.

Ans der Iranzósisehcn Eisenindustrie. — Im Au-
seliluB an die Auflfoung dej franzosischen Roheisensyn- 
dikats in Longwy1) ist nunmolir ebenfalls dio Auflosung 
dos A u s f u h r k o n t o r s  f i i r  R o h e i s e n  d e s  
M o u r t h e -  u n d  M o s e l b o e k e n s  erfolgt. Der 
Yorwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 21. Januar 
endgiiltig dio Auflosung zum 1. Februar beschlossen, 
nachdcm bereits im Laufe do3 Monats November ein 
solchor Antrag gestellt und grundsatzlicli angenommen 
worden war. Der Zusammenbrucli der Syndikate selbst 
ist ais eino unvermeidliehe Folgo de3 Nichtzustande- 
kommeng dos belgisch-franzosisch-iusomburgisehe.i Roh- 
eisenabkommons anzusehon.

Gelsenkirchener Bergwerks - Aktien - Gesellschaft, 
Rheinelbe bei Gelsenkirchen. — Dureh einen Ilaupt- 
vorsammlungsbO'*hlufi wurde der AbschluB de3 Ge- 
schUft8jahros auf don 30. September verlegt, so daB der 
Torlicgendo Gcschiiftsbericlit nur die Zeit vom 1. Januar 
bis 30. Soptcmbor 1920 umfaBt. Dag Unternehmen 
sohloG mit dor D e u t  s e h  - L  u x o m b u r  g i s e h e n 
B e r g w e r k s -  u n d  H i i t t e n  - A k t i o n  - 6 c -  
se l i s  o h a f t  einon Interosengemoinschaftsvertrag ab, 
dessen Notwondigkcit . dureh das Ausscheiden des 
Aaehenor und Luxomburger Bositzes der Gelsenkirchener 
Borgworks-A.-G. bedingt wurdo. F iir dio liąuidiorten 
'Werke wurden dor Ge3ellschaft vom Roieh Yorschiisso 
gezahlt, die satzungsgomiiB fiir den Wicderaufbau und 
zur Ilebung der Kohlenforderung yerwendet wurden. 
Dio B e r g w o r k s a b t o i l u n g  hatto gcgenuber, der 
gloibhoh Zeit de3 Yorjahrei eine Zunahmo dor Forderung 
um 20 o/o aufzuwoison. Bei dor S c li a 1 k e r A b t  o i -
1 u n g  waren von siebon yorhandenon Hoohofen vier und 
auf der Hutto Vulkan von drei Oefen zwei mit g e -  
riagen Unterbrechungen im Betrieb. Die Rohoisenerzeu- 
gmig konnto ohno Schwierigkeiten abgesetzt werden.

■l )V gl. St. u. E. 1921, 27. Jan., S. 140.

D ic Zukunftsaussichten der
Wenn man von der italienisehen Eisenindustrie 

spricht, so handelt es sioh daboi um einen Gegenst-and, 
dessen wirkliche Ausdehnung im Vergleioh mit don glcich- 
artigen Er3eheinungan der iibrlgon europabehen Staaten
— von Amerika erst recht abgosehon — eino sehr bo- 
scheidone ist. F u r die Gestaltung der groBen weltwirt- 
sehaftlichen Zusammenhange kommt sio daher leaum in 
Bctracht. Anderseits ist sio fur das ge3amto italienische

Dio Z o m o n t f a b r i k  in Duisburg arbolteto ohne 
Storung, dor Absatz war zufriodonstoliond. Dio R o h -  
r e n w o r k o  i n  D i i s s o l d o r f  arboiteton, abgo~ohon 
vón haufigoron Streiks, zufriedonsteliond; in don Mo
naten August, und September muBto infolge dor allgo- 
meinen Zuriickhaltung dor Betriob eingoschrankt wer
den. Besondcro Storungon traton nicht oin. Dio still- 
gcsotzto H  o o h o f o n a n.1 a g o i n H  u s t  e n konnte 
aueh im Berichtsjahro nicht in Botrieb genommen wer
den, weil dio orforderlichen Bronnstoffmengen nioht zur 
Verfugung standon. Dor Betriob des Stihlwerkos und 
der Blechwalzwerko in Hiisten und Bruchhausen sowie 
dc3 Profilcisonwa’zworks in Soest konnto in soithorigom 
Umfango aufrcehtorhaltou werdon. — Ueber dio Ge
winn- und Vorlustrechnung und ttbor dio Yerwondung 
des Reingewinncs gibt naehstchendo Zusammenstellung 
AufschluB.

in JC 191? 1918 1919
1. Jan, bis _ 
30 Sept. 

1920

AUtlenkapital . . 188 0< 0000 188 000 000 188 000 O00 188 000 00O
Anlełhen . . . . 07 129 5c0 54 169 000 51646 000 49 431 0U<l

Vortraę . . . . 3 020 772 3196 216 1279 861 623 489
Bi*tr!ebf<geYrlnn . . 
Eimmlimpn aus Bc* >50 546 729 32 227 530 35 369 197 47 463 486

teilięungen . . . 
Ro h g e wi n n e ł n -  

Kehl. Yo r t r a g  .
1
53 573 501 35 423 746 36 619 058 48 091 974

Abscbreibonrcn. . 22 425 705 22 165 990 13 457 769 35 0*0 000
Zuwel^ung- zumEnt- 

wertnngs- und Er- 
neuerungnbc«tatid. 2 500 000

R c i n g c w.l n n e i n - 
*chl. Vo r t r a f  . 28 647 795 13 257 756 *23 191288 13 091974

SonderriicklHge . . C0U 00U — — —>
Beamten- und Ar- 

beiterunteistUta.- 
Rucklagrc . . . 1 500 000 500 000 1190 168

Yergutung an den 
Auf«ichii«rat . . 791 579 197 895 692 631 4ii m

Ocurinnauslell . . 22 56U 00U U  280 000 20 680 000 11 7<1Q 000
% * • 12 6 11 9

Yortrag................... 3 196 216 1279 861 628 481 977 OSO

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft, Ak- 
tiengesellscnalt, Franklurt am Main. — Luolge der 
Intercsscngemeinschaft mit der MetallgeEollsehaft liat 
sich dio Yerlcgung des Gechait8.'ahrc3 auf den 30. S.:p- 
teniber notwendig gemacht, so daB da3 Unfernebmea 
dicsmal nur tinen Bericht fiir das Zwi.elm ge.cbaitsjahr 
vom 1. April 1920 bis 30. September 1920 herau gibt. 
Fortwiihrende Steigerung dor Selbst- und Handlung3- 
unkosten kcnnzeichneten dio Lago des Bericht'jahres. 
Dio Abwicklung des Ausgleichsverkehr3 mit don friiher 
feindlichen Staaten ging auBerordentlich lang.am yor 
sich. Die sonstigen Werke, an denen das Unternohn-.cn 
betoiligt ist, haben im G eschaft;jl|ir | gunatig gca b:i:et. 
Dio der Gesellschaft nahe :telioaden Hiittenuntcrneh- 
mungen in Rhoinland wurden unter der Firma , Berzi- 
lius“, Metallhiittcn-Akticngescllschaft m it dom Sitz in 
Frankfurt zuEammengefafit. — Die Ertragsroclmung 
weist n ben 915 506,52 J i  Yorirag einon Roi gewinn von
12 239 287,94 M  auf. Nach Abzug von 6 261 531,87 M  
Unkostsn und Steuern verblcibt ein Reingewinn von 
G 893 262,59 J i.  Hieryon sollen 1 411 404,29 J i  Gcwinn- 
anteilo an Aufsichtsrat, Vorstand und Beamte gozahlt, 
40GOO„fc der Zinsbcgenstcuerruoklage zugefiihrt, 50000,,/S 
dom Altersrcntenbestand iiberwiesen, 4 500 000 J i  Ge
winn (6 o/o gegen 9 o/o i. Y.) ausgcteilt und 891 858,30 J i  
auf neue Rechnung yorgetragen werden.

italienisehen Eisenindustrie.
Wirtschaftslebon yon solch erheblicher Bedeutung, dali 
man sio zu den „Sehlu3selindu3trien“ zahlen. zu kiinnen 
glaubt, und al3 solche darf sio wohl aueh einer be3on- 
deron Beachtung seitens der deutschen W irtsehąft ge- 
wurdigt werden, da sich die dureh don Krieg zerrissenen 
deutsch-italienisehen Wirtschaftsbande von neuem zu 
kniipfen beginnen und man gerade in Italion auf oino 
Annśiherung an Deutseiilarul, dio ja  auf wirtsehaftlichom
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Gcbiet ihre eigentliche Vcrankerung finden muG, in den 
letzten Zeiten groBen W ert legt.

Wenn man die Lage der italienischen Eisenindustrie 
iibcrpriift, so wird man in manchen Beziehungon oine 
Achnlichkeit mit deutschen Verhaltnisscn herausfinden. 
li ie r  wio dort Mangel an Rohstoffen und Kohle. Nur 
sind dio. Ursachen andere. Bei uns ist dieser Mangel eine 
Folgo des Fricdensvertrages, der un3 die bc3tcn Erzlager- 
stiitten nahm und uns einen ungeheuren Tribut in Gestalt 
der Kohlenlieferungcn auferlegte. In  Italioa herrseht 
ein in den geologischen Landesyerhnltnisscn begriindeter 
Mangel an beiden Stoffen. Nennon3werte Erzlager hat 
man nur auf der Insel Elba, und in der Kohlenversorgung 
ist man vollig auf das Ausland angewieson; der Ersatz 
durch die im Arnotal geforderto Braunkohle kommt kaum 
in Betracht. In  beiden Landern gleichen sich dio Ver- 
haltnisse auch insofern, ais dio Beschaffung dor einzu- 
fiihrenden Stoffe, von denen in dio3or Boźieliung fiir 
Deutschland allerdings nur di'p Erze in Betracht kommenj 
durch dio Verschlechtcrung der W ahrung eriehwert wird, 
wen n diese Schwierigkeiten in Deutschland auch noel^ 
groGer ais in Italien sind. Es kommt lunzu, daG der 
Stand der italienischen Wahrung, wio, da3 auch bei der 
deutschen der Fali ist, fortgesetzten starken Schwan- 
kungen untorliogt, und daG im woitpren dio Fraohten, 
dio beim Erz- und Kohlenbezug eine groGe Bolle spielen, 
sehr hoch sind. Die W irkung dieser Verhaltnisso muG in 
Italien wio in Deutschland, wenn auch gradmiiGig ver- 
schicden, insofern dio gloicho soin, ais dio Herstellung 
von Eisen nnd Eisenerzeugnissen verteuert nnd im woi- 
teren dio Losung der Lobnfragon ersehwert wird, zumal 
da die Eisenindustrie wegen dieser Vorbelastung oine An- 
spannung ihrer geldliehon Leistungsfahigkeit iiber einen 
den Absatzmoglichkeitcn entBpreehenden Punkt hinaus 
nicht rertragon kann. Dio' italienischo Eisenindustrie,: 
die wegen ihrer geringen Au?dehnung3maglichkeiten nnd 
der bereits beriihrten Erzeugungsschwierigkciten auf dem 
Weltmarkt nicht wettbewerbsfiihig ist, muG sohen, sich 
dadurch am Leben zu erhalten, daG sie wenig3tens das 
Inlandsgesehaft in  der Hand behiilt. Der Wettbewerb 
der anderen groGen und so leistungsfahigon Industrle- 
staaten steht wartend vor der Tur. Schon diesor Zustand 
macht 03 Italien unmoglich, einen gewissen Stand der 
Erzeugungskosten zn iiberschreiten. An diesem Punkt 
der Entwicklung hande’.t  cs sich um Sein oder Nichtsein, 
und diese Lage hat auch d^r italienische Staat irn Auge 
gehabt, ais er bei Gelegenheit der Kammeryerhandlungen' 
in den Tagen vom 1. bis 3. Dezember 1920 an dem bis- 
herigen starken Zollschutz fiir die Eisenindustrie wenig- 
stens vorlaufig feathielt. Man darf bei der Beurteilung 
dieser Verhaltnisse nicht vergessen, daG Italien unter 
dcm Druck der Kriegsanfordorungen seine eisenherstel- 
londen und -yerarbeitonden Einrichtungon sehr stark 
yergroGert hat und nun, schon mit Riicksicht auf dio in 
dieser orwoiterten Industrie eing03tellten Arbeiter sohen 
muG, diese Betriebe weiter zu be3chiiftigen. Die Lage 
sphafft aber dadurch eine besondars schwicrige volks- 
wirtsehaftiiehe Aufgabe, ais die Erzeu.gungsbodingun.gen. 
von H au8:' aus, wio gezeigt, keine gesunden sind und d'o 
ganze Industrie, jodenfalis diejenige der Roheisen- und 
Stahlerzeugung, kiinstlich durch staatliche SchutzmaG- 
nahmen am Leben erhaltsn werden muB. Diese MaG- 
nahmen sind in erster Linie schutzzollnerischer Art, dann 
eine Ueberlassung der in den verpaehteten Staatsberg- 
werken auf Elba geforderton Erze zu einem auCerst 
billigon. Preiso und die im Jahre 1911 mit Unterstutzung 
des Staate3 zustande gebrachte Bankenanleihe von 
80 Miliionen Lire, die damals eino Gesundung der hochst 
bedenktichen Lage hcrbeifiihrto.

Ersehwert wird dem Staate die Losung dieser ganzen 
Aufgabe aber auch durch d i o * H a l t u n g  d e r  A r 
b ę  i t  o r. Das Verhiiltnis zwischen Arbeitgefcern und 
Arboitnehmern hatte im September 1920 Eormen ange- 
nommen, die schliefilich zu oinsr yierwoehigen Besetzung 
der Werke durch die Arboitor fuhrten.. Man ist zwar 
im Anfang Oktober wieder zu einer EinŁgung gelangt, 
aber auf Grund von Bodingungen, dio ein sehr weites 
Entgegenkommen gegeduber den Forderungen der Ar

beiter bedeuteten und die dio Lebensbedingungen der 
Eisenindustrie weiter erheblich ersehwcrcn mfljson. Dio 
zugestandeno Beteiligung der Arbeiter an der Beauf- 
sichtigung der Betriebsfuhrung und dio groGin Lohn- 
erhohungen waren die bedeutendsten Erfolgo der Ar
beiter. Aber aus allon diesen Vorgiingen ging nosh oin 
weiterer, dio Lago mittelbar erschwerendor Zustand 
hervor. Dio italienischo W ahrung hatto einon neuon 
StoG bekommen, weil da3 Ausland der wirtschaftlichen 
Entwicklung Italion3 mit groGem MiGtrauon entgegensah; 
diese W irkung muGto sioh naturlich in Preiserhohungen 
auf der ganzon Linio bemerkbar machen und die Lolin- 
erhohungen zum groGten Toil wieder ausgioiehen. Auch 
diese Erscheinungen erinnern uns lebhaft an iihnliehe 
Vorgiinge in  Deutschland.

Auch an S o z i a l i s i e r u n g s Y o r s e h l a g e n .  
hat e3, wio in Deutschland, nicht gofohlt. Doch auch 
hier sind die Beweggriinde ver3chieden. In  Italien haben. 
dio Befurworter geglaubt, dio unter solch schwicrigen 
Verhaltnissen lebende Eisenindustrie nur durch eino Vcr- 
staatlichung retten zu konnen, womit allcrding3 auch.
— ober nur nebenher—  die Arbeitorgewinnbeteiligungs- 
frage aufgcworfen worden i3t. In  Deutschland wird die 
ganze Bewegung von dem Verlangen dor Arbeiter go- 
tragen, selbst am Erzeugergowinn betoiligt zu sein. Wie- 
yerschicden dio italienischen Triebfedern von don deut- 
schen sind, geht daraus hcrvor, daG oine von den, Fiat- 
werken in  Tnrin yorgcschlagene Regelung der ganzan 
Erago auf genossenschaftlieher Grundlage von den Ar- 
bcitnchmern abgelehnt worden ist, weil die Fiihrer davon, 
eino Abnahmo dor sozialistisehen Bewegung bofiirchteten, 
indem ihnen ein Werbemittel au3 dor Hand genommen 
werdo. Dio Meisterung der Schwiorigkoitcn, wio sie in 
dem erwiihnten Vorschlag einer Verstaatlichung der 
Eisenindustrie, und zwar der Roheisen- und Stahlerzeu- 
gung, yersucht werdon sollic, ersohicn allerdings anderen 
italienisdien Beurteilern ais ein sehr gefiihrliches Mittel, 
Man traute dem Staat nicht dio Eiihigkeit zu, einon 
solchen Betrieb wirtschaftlieh zu handhabon, und man 
nannto eino derartige MaGnahmo geradezu einen Gna- 
denstoG fiir die dem Stcrben naho Industrie. Mehr 
Meinung war in diesen Kreiien schon fiir einen anderen 
Aufbau des Zollschutzes, der auch der woiterverarbei- 
tenden Industrie Lebensmoglichkeiton gab, indem man 
den Zollschutz fu r Rohstoffe zugunsten der Weitervcrar- 
beitung eindammte. Dio Regierung folgto auch diosen 
Anrcgungen nicht, und zwar m it der durehaus yerstiind- 
lichen Bcgrundung, daG man sieh in den heutigen Zeiten 
dor noch in yolligem FluB befindlichen Entwicklung 
aller einschliigigen Vcrhaltnisse, besonders auf zwischen- 
staatlichem Gebiet, zuniichst abwartond yerhalten und 
sich hiiten miisse, sich in oinsr Richtung festzulogen, 
die yielleicht in kiirzester Zoit wieder zu yerlassen sei. 
Sehr yerstandig schion dagegen eino Anregung zu sein, 
die man auch in  Deutschland und in  einer don Lnndes- 
yerhaltnissen angepaBten A rt auch in  anderen Landern 
findet. Die Wasserkraftc sollen zur Erzeugung von elek
trischer K raft besser ais bisher ausgenutzt werden. Fiir 
Italien bedeutet dieser Vorschlag eino Leben9fragę. Der 
aufierordcntlich groGe Mangel "an Brennstoffen driingt 
mit Gewalt in die3e Richtung hinoin, und die Anregung 
ist um so beherzigenswerter, ais bisher nur etwa ein 
Fiinftel der yorhandcnen und mit rd. fiinf Miliionen 
Pferdestarken vcranschlagten AVas3erkraEto au°genutzt ist. 
Dieso Frage yerliert auch dadurch nicht an Bedeutung,1 
daG in den allerjiingstan Z?iten eino gewisse Enfspannung 
der Lage insofern eingetreten ist, ais die Preiso fiir 
Kohlen und Erze ein Nachlassen zeigon. Es hangt da* 
mit dom allenthalben stockenden Absatz und der ErmaRi 
gung der Schiffsfrachtsiitze zusammen, des weiteren haben 
die Kohlenzufuhren, namentlich aus England, in bemer- 
kenswortem Umfang zugenommen. Nicht zu iibersehon 
ist auch eino Besserung des Wechsolkurses. Wie lange 
diese Erleichterung anhiilt, liiOt sich absr nicht yoraus- 
sehen, jedenfalls bleiben Kohlen- und Erzmangel da.s bc- 
zeichnende Merkmal der Lage auf dom italienischen 
Eisenmarkt. Die Knappheit an eigenen Erzon ist’ sogar 
so sehr Gegenstand der lebhaftesten Sorge der italieni-
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schen Wirtschaftepolitiker geworden, daB man allen 
E rnsta  don Yorsehlag gomaoht hat, die Ausbeute der 
wenigen Erzgrubcn zunachst voIlig einzustellen, um fur 
den Fali der Not, dor boi internationalen Venvicklungen 
cintreton konnie,' wenigitens cinon Riickhalt an einem 
wenn auch klcinon Vorrat zu haben. Man hat beroahnot, 
dafi die eigonen ErzYorkommen nur noch 20 Jahro 
reiehen wurden, wonn man das Inland lediglieh mit 
eigenen Stoffen ver3orgeii wollte.

Die italienischo Regicrung Yerlritt allen Yorsohligen 
gegenuber den Standpunkt, daB man die cigena Berg
werks-und 11 uttonindustrie, d'o doch immerhin oinen be- 
merkenswerten Grad tochnischer Ausgesialtung erlangt 
habe, nicht. so ohne woiteras Yorkiiminorn las3on konne, 
schon um sich nicht vollig in  dio Abhangigkeit vom Aus- 
lando zu begeben. Dio samtlichen Fragen, die auf die 
Ton der Regierung einzunehmendo Stellung von EinfluB 
sind, erscheinon ihr, zumal Łn don heutigen Zeiten der lun 
und her schwankenden Verhaltnisso, nooh oiner griind- 
lichen Durchpriifung zu bedurfon, und sio hat doshalb 
einen UntersuchungsausBchufi eingesetzt, der sich au s ' 
Sachverstandigen aus allen ICreisen, namontlich aus der • 
Technik, zusammensetzt, im  ihre schwerwiegendon Ent- 
sohlusse auf den von diesem AusschuB zu erstattenden 
Bericht aufzubauen.

Diplom-Kaufmann Fritz llunkel.

Biicherschau.
' v

D o s c l i , A ., Ingenicur, Charlottenburg : Die
R auehplage und Brennstoffverschwendung und 
dereń Verhiitung. Mit 193 Abb im Text. Leipzig: 
Dr. Max Janecke 1920. (V m , 191 S.) 8° 
Geb. 20 J l .

Das Buch beginnt m it der Darstellung der Ver- 
brennungSYorgange an Hand der Reaktionsgleichungen 
unter besondorer Berucksichtigung der Ursaohen uovoll- 
kommener Yerbrennung und der Rauehbildung; die Mit- 
tel zur Vermeidung de3 Kauehes werden eingohond und 
klar besproehen.- Bei dom Zahlonbeispiel zur Bereohnung 
des Verlustes durch RuB und unverbrannto Gase, S. 17, 
ware eine der P r a x i s  entnommene Analyse zweckmiiBig 
gewesen, um eine Tausehung iiber dio Ilohe des wirk- 
lichen Verlustos zu vermeiden. Daran sehlieBfc sioh eine 
ausfiihrlicho Besehreibung einor groBen Anzahl von Feue
rungen und Rostbeschickungseinrichtungen, dio zur Er- 
aelung eines billigeren Verkaufspreiso3 des Buchos weit 
kiirzer hatte gelialten werden konnen. Es ist durchaus 
Sbcrfliissig, daB in einem vorwiegend fiir dio Betriebs- 
leitung bestimmten Bucho Feuerungen und sonstige Ein- 
riehtungen, dio man nur vcroinzelt oder gar nioht mehr 
mtrifft, so eingehend behandelt werden. Dio Beschrei- 
bung und Beurteilung der landlaufigen Feuerungen und 
ihrer wirtschaftlichen Bedienung m it Berucksichtigung 
der augenblicklichcn Schwierigkciten bei der Verheizung 
minderwertiger Brennstoffe hiitto vollkommen geniigt. 
Gut ist dio Zusammenstellung der gebrauehliolisten Yer- 
fabren zur Feststellung der Rauchstarko und der IluS- 
menge; dagegen erschcint mir die Wirtschaftliehkeit der 
Vtrbrennung (S. 180 bis 184) zu kurz behandelt. Der 
Satz auf S. 183: „Es ist hieraus ersiehtlich, daB cs im 
Hinblick auf oino wirtschaftlicho Verbrennung wohl wieh- 
%  ist, auf die Erhaltung eines moglichst hohen Kohlen- 
siiuregehaltes hinzuwirken", ist in dieser AUgomeinheit 
nicht richtig, weil boi zu hohem Kohlensaure-Gohalt, 
besonders boi fosten Brennstoffen, unvorbranntc Gaso 
entstehen. Druck und AuBstattung des Buches sind gut; 
dagegen entspricht die Ausfuhrung vieler Abbildungen 
heutigen Anspriichen nicht. F. Seitferł.
Haupt ,  Faul, Oberingenieur: K u g e l l a g e r

und W a l z e n l a g e r  in Tbeorie und Prasis. 
(Mit 244 Fig. u. 9 Tab.-Beil.) Munchen u. 
Berlin: R. Oldenbourg 1920. (199 S.) 8 ° .
18 Jl, geb. 21,40 Jl, zuziigl. Sortiments-Teue- 
rungszusclilag.

Das Yorliegenda Buch ist fu r dio Praxi3 von gro- 
fiem W ert. Dem Verfasser ist 03 mit seiner Veroffent- 
lichung gelungen, die Theorie dor Kugellager gomeinyer- 
stiindlich zu entwickeln. An Hand dieser Darstellung 
sowie der Yielon Konstruktions- und An\vendung3bei- 
spiele wird e3 ein leiehtes soia, dio Kugel- und Walzen
lager richtig anzuwenden, was zur Folgę haben wird, 
daB sich diese Lager in  dar Praxis ba’.d mehr einfuhren 
werden nls bisher. Das Werk kann in Fachkreisea nur 
warm empfohlen werden un:l diiKta auch den Angehori- 
gon der HiittesnLndustrie grofies Interes.;o bieten.

Oberingenieur J . Eicher.

Isay , Hermann, Dr., und Dr. Rudolf Isay , Rechts- 
anwalte am Kammergericht: Allgcmeines Berg- 
g ese tz  fur die PreuBisclien Staaten unter beson- 
derer Berucksichtigung des Gewcrkschaftsrechts 
systematiscli erl. Mannheim, Berlin, Leipzig: 
J. Bensheiiner. 4°.

Bd. 2. 1920 (XV, 607 S.). 37,50 Jl.
Dio Yorziiglicho, knappe und doch nmfassendo Dar- 

Btollung3weiso des orsten Bandes1) zeiebnet auch. den 
Schluftband aus. H ier werdon zunachst in den Titeln 5 
bis 12 die bcrgreehtlichen Grundsiitze iiber die Grund- 
abtretung nach ihrem materieilen Ito::ht nebst don Vor- 
sohrifton fiir das Yerfahren, die Ansp.-iiche aus Schaden- 
zufiigung durch den Bergwerksbetrieb, das YerhUltnis 
des Bergbaus zu den offentliehen Yerkehrsanstalten, die 
Aufhebung- des Bergwerkseigentums, der Geschaftskreis 
der Bergbehorden m it dem vor ihnen geltonden Ver- 
waltung3streitYerfahren, dio Befugnisso der Bergpolizoi 
sowie die provinzialrechtlichen Sonder-, Ucberganga- nnd 
SchluBbostimmungen behandelt. Dio Verfa3ser beschraa- 
ken sich aber nicht bloB auf dio eigentlichen berggesetz- 
lichon Bestimmungon, sondern bringon dariiber lunaus, 
was m it ihnen in rechtlichem oder wirtsehaftlichem Zu- 
sammenhange' stoht. Hervorgehoben sei insofern die nach' 
Inkrafttreten C, ■ nouon Wassergesotze3 sehr beachtliche 
Darstellung dc. ’ 'ezieliungen zwischen Wasserrecht und 
Bergbau und dio ausgezeiehneto Abhandlung iiber die. 
Geschichte und don rechtiichen Aufbau der Verbands-’ 
bildungen in der borgbaulichen Industrie. Im  Wortlaut 
beigefiigt sind u. a. die mannigfachen neuen gesetzlichen 
Bestimmungcn iiber Tarifvortrage, A r bei ter- und Ange- 
stelltesnausscliusso, dio Errichtung von Arbeitskammern 
und dio Regelung der Kohlon- und Kaliwirtschaft. — 
So bildet das Werk durefi eeino Grundlichkcit nicht 
nur cino starko Bereicherung der Bergreehtswissenschaft, 
sondern seine Anschaffimg ist wegen seiner Uebersicht- 
liehkeit und gemeinverstandlichen I)ar3tellung aueh den 
am Berg\verksbetriebe selbst Beteiligten zu empfehlen..

Regierungsassessor Dr. Fri'.z Gutłmann. .

Ferner sind der Sehriftleituaijg zugegangen: 
H a r t lo ib ,  O tto: Praktische L o h n -T a b e lle n  fu r Ak- 

kord-, Stuck- und Zeitloline fu r Betrago von 2 —1000 
Pfennig, Heller, Gents, Centunee, Kopekon, auch fur 
jedes andere Dezimal-Munzsystem fur die Zoit yon 
1—120 Stunden, auch.fiir oinyiertel, halbe und drei- 
yiertel Stunden m it Ausrechnungen fu r oine Stunde, 
steigend von 5 zu 5 Minuten. In  5 B dn.: Bd. 1 von
2 —2Ó0, Bd. 2 yon 201 —400, Bd. 3 yon 401 —600, Bd. 4 
yon 601—800, Bd. 5 von 801—1000. Berlin: Alfred 
Unger. 4°.

Bd. 4 : 601—800. [1920.] (101 BI.) Geb. 36 
M i t t e i l  u n g e n  aus dem K a i s e r  - W i l h e l m  - 

I n s t i t u t  f i i r  E i s e n  f o r s  p h u n g  zu Dussel
dorf. Ilrsg . Yon Fritz W u s t. Dusseldorf: Verlag 
Stahleison in. b. H . 4°. *

Bd. 1. (Mit zahlr. Abb. u. 7 Taf.) 1920. (3 BI.; 
120 S.) 60 M, in Ilalbleinen geb. 70 Ji. 

W a n d k a lo n d e r  Deutscher In g e n ie u re - |fu r  das Jahr]
1921. (Mit zahlr. Abb.) Chemnitz: Industrie-Verlagf 
Oscar Seiler, G. m . b. H. [1920]. (160 Bl») 4». 18 Jl,

1) St. u. E. 1920, 8. Jan., S. 71.
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m it Sammelmappo fu r allo Kalenderbl. 20 J(> (ab 
Chemnitz).

#  N icht allcin das T itelblatt diesea Kalenders, den 
wir im vorletzten Jahre, beisoinem ersten Erschcinen, 
hier ) besprochen haben, ist dasselbe gebleben, sondern 
auch die iibrige Anlage und Ausstattung woist kaum 
Aenderungen auf. N ur die farb^gen Abbsldungen sind 
diesmal durch Schwarzdruckblatter ersetzt worden, 
wahrend man die Ziffern der Kalondertage wosentlich 
yergroCert und darunter einen allordings sehr kleinon 
Raum fur Vermerke yorgesehen hat. Der Text auf don 
einzelnen B lattem  m it den zugehorigen Abbildungen 
ist naturlich yollstandig neu und bietet wiederum eino 
Fulle anziehenden Lesestoffes aus allen Gebieten tech- 
nischen Wissens. Fiir dio dauernde Aufbewahrung dor 
Kalendorblatter hat der Verlag oino Sammelmappo 
herstellen lassen, auf dio nur das Titelblatt des Kalenders 
noch aufgekłebt zu worden braucht. Bcsdauerlich ist, 
daB die Stoigerung der Herstellungskosten den Preis des 
Kalenders nahczu verdoppelt hat. Hł

Y erelns-N achrichten .
V erein  deutscher Eisenhiittenleute.

Aenderungen in der Mltgllederliste.
B randt, Paul, Direktor dor Rhoin. Metallw.- if. Ma- 

BCliinenf., Diisseldorf-Dorendorf.
Czako, Kicolaus, S)r..Qng., Labor.-Leiter dor Rhoin.

Elektrow., A.-G., Knapsaek boi Koln.
Dom mer, Yiktor, Oberingenieur, HUsten i. W. 
Diltmann, W. E., Diroktor dor Diisseld. Maschinenbau- 

A.-G., vorm. J . Losenhausen, Dusseldorf-Grafonbcrg. 
Esser, Heinrich, teehn. Direktor der Rhoin. Stahlw., 

Abt. Riihrenwerke, Ililden.
Fricke, IVUlg Teilh. d. Fa. Prohl & Frioke, G. m. b. H., 

Essen, Kaupon-Str. 48.
Greverath, Frilz, Diroktor dor Gewerkschaft der Ton- 

zecho Gutor Trunk-Mario, Koln, Sachsenring 79. 
Ilambruch, Paul, Zivi!ingenieur, F rankfurt a. M., Sehil- 

lorplatz 5.
Heilmann, Fhilipp, Gieftorol-Oboringcnicur der Rock- 

stroliw., A.-G., Ileidenau boi Dresdon.
Janota, lloman, techn. Leiter, Migaczcw-Myszkew bei 

Częstochowa, Polon.
K nauff, Heinrich, Oberingenieur, Rotenburg a. d. Fulda, 

Cassoler S tr. 273.
Komposch, F.eo, Ingenieur d. Fa. Felton & Guillcaume, 

A.-G., Bruck a. d. Mur, Steiermark.
K retlek, Emil, Oberingenieur, Bisraarokhutto O.-Schl., 

W ald-Str. 10.
Mallitz, Edmund von. Direktor der Illinois Steel Cornp., 

Gary, Ind., U .S .A .
Matthaei, Oskar, Ziyilingónieur, Esren, Andreas-Str. 46. 
Mayer-Etscheit, Joseph, Stelly. Vorst.-Mitglied dor 

Gutchoffnungshiitte, Dusseldorf, Lindomann-Str. 58. 
H d l, Karl A., S ip l.-^ng ., Obeiing., Lauchhammer i. Sa. 
iliiller, Hermann Eugen, Bergassoisor, Be-

triobsdiroktor der Sleinkohlengeworksch. Stoinbach & 
Botheubusch, Glanmunchweilor i. Pfalz.

Pcensgen, Arthur, Ing., Rittergutskesitzer, Schonau bei 
Bcrchtesgadon, Oborwindherrlehon.

Próhl, Karl, Teilh. d. Fa. Priihl & Frieke, G. m. b. H ., 
Essen, Kaupon-Str. 48.

Jiathke, GuUav, Oberingenieur dor Deutschen Ma- 
sehinenf., A.-G., Karlsruhe i. Ba., Stefanien-Str. 94. 

lloland, Albert, Ingenieur, Saarbrucken 5, Wilholm- 
Str. 88.

Ronge, Georg, Ingenieur der Gewerkschaft Eisonstein- 
zecho Kloinor Johannes, Pegnitz i. Oberfranken.

x)  St. u. E. 1919, 25. Doz., S. 1656.

Iłothcnburger, Hans, Oberingenieur dor Deutschen Ma- 
schinonf., A.-G., Dusseldorf-Gerresholin, Frieding- 
Str. 29 a.

Truebe, Paul G„ Moch.-Enginoer, Pittsburgh, Pa., 
U. S. A., Box 1656.

Weitzmann, Johannes, S ipL -^ng ., Walzw.-Botriebsing. 
der Ges. fiir Stahlindustrio m. b. H ., Bochum, Iloch- 
Str. 1.

Wintrićh, Wilhelm, Ing., Teilh. dor Deutschen Fcuor- 
loschor-Bauanstalt A. Wintrieh u. Goctz, G. m. b. H., 
Bensheim, Ilessen.

Wolf, Robert, Ingonieur, Koln, Riohlor Str. 27.
Wolff ,  Paul, S r.-S u g ., Oboring., Doutscho Worke, A.-G., 

Kiel-Gaarden, W orft-Str. 120.
Wtinder, Heino, $ip[.<3iug., Elektrometall, Nokia, Fin- 

land.
Żarników, Paul Hermann, Betriebsleiter des Draht- 

walzw. d. Fa. Fried. Krupp, A.-G., Esson.
Zeidler, Paul, Oberingonieur, Koln-Sulz, Marsilius- 

Str. 19.
ZiUessen, Heinrich, Diroktor, Gesehiiftsf. d. Fa. Franz 

Hanie! & Co., G. m. b. II., Mannheim, E 7, 16, 17, 21. 
N e u o  M i t g t i e d o r .

Globig, Karl A.. Oborińgoniour, Burg bei Magdeburg, 
Bahnhof-Str. 23.

Habermann, Hans, Ing., Betriebsleiter, Eisonwerk 
Trzynietz 126, Tsohocho-Slovakoi.

Hagemann, Hans W ., 2ipt.«3n£!-> Berlin-Tegel, Schl.o- 
per-Str. 46.

Hatnmes, Mathias, Ing.-Chemikor, Betriebsleiter d. Fa.
II . Flottmann & Co., Ilerno i. W., Aitenhofener Str. 81. 

Hofmann, K urt, Dipl.-Kaufm., Mitinh. d. Fa. Carl 
Hortmann. Siegen i. W., Obero Hiiusling-Str, 20/3. 

Kelzenberg, Paul, Ingoniour dor Mannesmannr.-Worko, 
A b t SchweiBw. Rath, Dusseldorf, Anna-Str. 8. 

Kracht, Hermann, Ing., Betrlebsassistcnt dej Stahlw. 
Becker, A.-G., Abt. Reinholdhiitte, Krofeld-Linn, 
Briickon-Str. 100.

Kraemer, Edgar, Ing.-Technologc, Warmeing. der 
Fiirstl. Pless. Bergw.-Direktion, Kattowitz O.-Schl. 

Kramer, Arthur, Oberingenieur, Essen. Kortum-Str. 61. 
Ley, Eduard, Ing., Beamtor der Poldihutto, Prag-Kgl.

Weinbergc, Tschonho-Slovakei, Pa;acky-Str. 17.
Lind, Wilhelm. Diroktor dor Halborgerhutte, G.m.b.H., 

Brebach a. d. Saar, Stumm-Str. 4.
Lubojatzky, Emil, Dr., Ing., Berghauptmannschaft, Sa- 

rajovo, Bosnien, S. II. S.
Maurer, llugo, Ingenieur, Ludcnscheid i. W., Iloch-

Str. 37.
Muller, Karl, S ip t.-S ng ., Bctricbsassistent der Julien- 

hiitte, Bobrok O.-Sohl., Caro-Str. 12 a.
Patzak, Ludwig, S ip l.-^n g ., Ing- der Mannesmannr.- 

Werke, Abt. Walzw. Rath, Diissoldorf-Heerdt, Glad- 
bacher Str. 404.

Pfeiffer,  Ernst, Fabrikant, i. Fa. Ohlor Eisenwerk, 
Ohio i. W.

Poech fr., Karl, Ing., Stahlw.-Assistent der Oesterr.
Berg- u. Hiittcnw.-Go3., Trzynietz, Tschecho-Slo.-akoi. 

Schischma, Ernst, Ingenieur d. Fa. Felton & Guillcaume, 
A.-G., Bruck a. d. Mur, Steiermark.

Schmitt, Hans, Sipt.-S"Q-> Siorkrade i. Rlieinl., Garten- 
Str. 30.

Schrage, Clemens, GieGoroiohof dor Siogen-Lothr.-
Werke, A.-G., Siegen i. W., Bahnhof-Str. 30. 

Sceba, Johann, Assistont der Wannoabt.
der Buderus’scl;on Eisenw., Wetzlar.

Slork, Wilhelm, Ingenieur dos Ei3on- u. Stahlw. Hoeseh, 
A.-G., Dortmund, W ittekind-Str. 30.

G c s t o r b e n .
Franke, Rudolf, S r.»3 lig . e. li., Direktor, Eislebon. 

30. 1. 1921.
Landin, John, Zivilingoniour, Stoekholm. 28. 9. 1920.
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