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Die Verfahren zur Erzeugung manganhaltigen Roheisens aus 
niedrigprozentigen Mangantragern, insonderheit Siegerlander 

Hochofenschlacken.
Von ®r.*S«0- H erm an n  T h a le r  in Niederdreisbach.

I- • Stahl- und Spiegeleisen, ais Zuschlag auch nur dort

I
m Friihjahr 1915 wurden die Versorgung der deut- Verwendung, wo man Eisen mit niedrigen Mangan-
schen Industrie mit Manganlcgierungen und die gehalten, wie z. B. lhomaseisen, GieBereieisen usw.,

Vcrteihmg der zur Yerftigung stehenden Manganerze erblasen wollte. In diesem Falle brachte das Erz
und Mangantrager unter staatliche Aufsiclit und neben seinem Eiscngehalt audi noch den gewiinschten
Zwangswirtschaft gestellt, da mit der Dauer des Mangangehalt mit.
Iuicges die Verhaltnisse innerhalb der Manganwirt- , ^ s 1.lun ^ ir a,1dere Zwecke ais zur Stahl- und 
schaft immer schwieriger wurden. Zunachst liam es Spiegeleisendarstellung kein Siegerlander Spat mehr
darauf an, mit dem Mangan sparsamer umzugehen Zlir ^eifiigung gestellt werden konnte, anderseits
ais fr ii li er. In dieser Hinsicht konnte durch Zwangs- jedoch die Thomaswerke ohne einen Mangangehalt
wirtsehaft sehr viel erreicht werden, denn die Stahl- von 1 bis 1>5 % Roheisen nicht auskommen konnten,
werke, die Hauptverbraucher fur Eisen-Mangan-Le- mu^te nach einem anderen geeigneten Mangantrager
gier ungen, waren in Friedenszeiten etwas versclnvende- gesucht werden. Er wurde auch baki in den in un-
risch mit dem Mangan umgegangen. Anderseits g euren Mengen zur \erfiigung stehenden Sieger-
wurden bald Yerfahren bekannt, nach denen Ferro- l&nder Hochofenschlacken gefunden. Sie 'haben
mangan ais Desoxydationsmittel im Stahlwęrk durch dwehschnitttich etwa folgende Zusammensetzung:
andere uns hinreiehend zur Verfiigung stehende 1,28 o/o Fe O = 1 ,0 o/o Fe
Stoffe ersetżt werden konnte. 12,25 °/o Mn O =  9,5 o/o Mn

Weitere Moglichkeiten einer Manganersparnis 1*5̂ 0
zielten auf eine moglichst restlose Nutzbarmachung 7*50 o/0 Mg O
der zur Verfiigung stehenden Mangantrager. Ab- 6,CO o/0 ai2 0 3
gesehenvon den geringen Mengen eigentlicherMangan- .........1,47 0/'° s _
erze, die in Deutschland gewonnen werden, kam. ais 100,00 o/0.
Mangantrager hauptsachlich der Siegerlander Spat- Dic Sehlacke enthalt Mctallosyde bei
eisenstem in Betracht, nut etwa folgender Zusamnien- 10)5 o/q Mcta]1 und 86i47 %  Schlackenbildnern. Da
se ZU11° ‘ Spateisensteia anderseits 90 %  des enthaltenen Metalls Mangan ist

roh " 1 * gerostet und 10 % Eisen, so handelt es sich hierbei um einen
% % idealen Mangantrager, allerdings m it dem groBen

F e .................. ' 3-1,0 48,5 Nach teil, daB der Metallgehalt je Einheit gering ist.
gjnQ ...................9>5 Da jedoch kein anderer Mangantrager zur Verfiigung
Ca o* 1  5 2 0 stand, wurden im Friihjahr 1915 die ersten frischen
Mg O . . . ! 2, 5 3’o Sohlacken aus dem Siegerland nach dem Lothringer
A1s Oj . . . . 2,5 2,9 Bezirk versandt, um dort versuchsweise den Thomas-
^ ...................... Spuren Spuren eisenhochofen zugesetzt zu werden. Die Versuche
gU ................. 0 7  ®’q6 miissen befriedigt haben, denn die Kricgsrohstoff-

’ ’ abteilung verfiigte, daB Siegerlander Spate zur Dar-
Der hohe Eisengehalt sehlieBt die Verwendung stellung von Thomaseisen nicht mehr benutzt und

des Spats zur Herstellung hochprozentiger Eisen- statt dessen nur Siegerlander Stalileisenschlaeken mit
Mangan-Legierungen von selbst aus. Bei der aus- 8 bis 10 % Mangan yerwendet werden diirften. Nun,, 
scliliefilichen Verhiittung von Spat ware es nicht setżte die planmaBige Verfrachtung der Siegerlander
moglieh, einen holieren Mangangehalt ais 10%  im Schlacken nach Lothringen und nacli Westfalen ein.
fallenden Roheisen zu erzielen. Daher fand der Die Schlacken wurden auf Ausnahmetarif befiirdert,
Siegerlander Spat, auBer bei der Darstellung von um die Yerfrachtung wegen des geringen Metall-

v m u  34
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Z a h le n ta fe l] . Molier berechnung: 50 % S p a t m a n g a n  d u r c h  S c h l a c k e n m a n g a n  e r s e tz t .

Menge

Minettc Kohsuat

Wff

Lahnerz

ker

Granges-
berg
ks:

Schlacke Pboaphai-
kalk

Summę der 
Schlaeken-

bildiuT
CaO a. Si Oj 

ki»

KalkstelO

kff

Koks
ker

Summo

7 2 5 ,9 1 2 9 4 .4 0 5 7 8 .8 4 6 9 4 .8 0 2 0 1 ,0 8 1 9 1 .9 4 3 3 3 ,2 2 1 4 0 0 .0 0 4 4 2 0  19

Fe2 0  , . . . 
Fe 0  . . .  
Mn 0  . . . 
C aO  . . . 
MgO . . . 
SiO„ . . . 
A l ,  Ó 3 . . . 
P 2 0 5 . . . 
Cu 0  . . .
co2. . . .
H 2 0  mech. 
H2 0  chein.

3 5 ,9 3
1 ,9 5

1 3 8 ,9 4
9 ,0 7

5 2 .4 1
2 6 .4 2  
1 0 ,4 5

1 1 6 ,4 3
6 1 ,4 1
2 1 ,7 7

4 ,0 3
1 3 0 ,0 6

2 5 ,0 8
2 ,2 9
6 ,7 4

2 2 ,3 7
1 ,3 8

0 ,7 3
1 0 0 ,1 8

1 ,3 5

3 1 7 ,4 9  
3 ,2 4  
7 ,9 3  

1 2 ,3S  
3 ,5 3  

8 7 ,7 5  
2 1 ,0 1  

7 ,4 6

1 1 ,6 0
7 6 ,2 9
2 1 ,9 7

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

1 ,3 9
2 5 ,2 2
1 2 .3 7  
3 6 ,4 8  
1 3 ,8 2
1 4 .3 8

1 ,8 7
5 ,2 8
1 ,9 4

2 ,5 7
2 4 ,6 3
7 0 ,3 7
1 5 ,0 8
7 3 ,3 9
1 2 ,0 6

2 ,2 2

8 7 ,1 7
1 ,1 5
3 ,0 7
1 ,2 8

1 4 ,1 6

5 3 ,4 4
2 4 ,7 9

0 ,8 1

3 3 6 ,3 7

2 7 6 ,0 7

4 ,9 3

1 7 3 ,5 4
3 ,4 6
7 ,5 3
0 ,7 6

1 4 0 ,2 5
3 ,1 9

2 5 ,0 6

0 ,4 2
4 ,2 0
1 ,9 6

6 2 ,7 2
4 2 ,8 4

0 ,9 8

1 6 4 ,0 8

1 0 2 6 ,6 9
3 3 2 ,7 8

6 0 ,9 8
5 1 4 ,1 1

5 3 ,3 6
3 4 6 ,3 2
1 1 9 ,5 7

4 7 ,5 3
0 ,7 3

4 2 3 ,8 6
3 3 6 ,3 9

4 6 ,4 9

Fe . . . .  
Mn . . . .  
P ..............
s ...........
Cu . . . .

2 0 1 ,0 7
1 ,5 2
4 ,5 7
0 ,9 4

1 0 2 ,5 6
1 9 ,4 3

2 ,2 3
0 ,5 9

2 2 4 ,5 9
-6 ,1 4
3 ,2 4
0 ,5 2

4 2 2 ,6 5
1 ,1 1
6 ,3 9
0 ,2 7

2 ,0 1
1 9 ,1 0

2 ,9 5

1 ,4 8

7 ,0 2
0 ,3 8 . -

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

1 5 ,1 2

9 7 4 ,6 9
4 7 ,6 5
2 1 ,6 4
2 1 ,4 1

0 ,5 9

--- ----- ----- IIUbOUUtULUluU AU
machen. Ganze Schlackenziige rollten taglich aus 
dem Siegerland ab, und die Siegcrlander Schlacken- 
halden wurden in groflem Unifange abgebaut.'

Im Friihjahr 1916 lagerten 8 bis 10 Mili. t  mangan- 
haUiger Schlacken im Siegerlande, wahrend der 
jahrliche Entfąll mit 500 000 bis 600 000 t  ange- 
nommen werden konnte. Der Gewinnungsmoglich- 
keit samtlicher Frischschlacken waren durch die ort- 
lichen Verhaltnissc samtlicher Siegcrlander Hiitten 
Grenzen gezogen, und auch der Abbau der alten 
Halden machte gewisse Schwierigkeiten. Immrrhin 
ist der groBte Teil der Schlacken aus dem Siegerlande 
rerschwunden. Fiir das Siegerland bedeutete diese 
Fortschallung zunachst ein gewinnreiches Geschiift, 
denn abgesehen davon, daB fiir die alten Sehlacken- 
haldęn viel Geld bezahlt wurde, wiirde auch viel Bau- 
gelande gewonnen.

Nachdem mir dieser Verwendurigszweck der 
Siegcrlander Schlacken in Thomasliochofen bekannt 
geworden war und ich annelimen muBte, daB sich die 
Schlacke tatsachlich ais Mangantrager im Hochofen 
verwenden liefi, habe ich versucht, mir ein Bild dar
uber zu machen, wie ein solcher Hochofenbetrieb sich 
hiitten man nisch und wirtschaftlich gestalten mijge. 
Es ist von yornherein anzunehmen, daB wegen der 
groBen Menge toten Materials der I(oksverbrauch 
ganz eiheblich steigen muB, wahrend das Ausbringen 
entsprechend sinkt, somit eine Steigerung der Selbst- 
koaten erfolgt. Diese Tatsache konnte im Kriege 
gleichgiiltig sein, die Hauptsache war, eine Moglich- 
keit gefunden zu haben, das Thomasroheisen ohne 
Siugeiiander Spat zu erblasen und den Spat fiir andere 
Zwecke freizubekommen.

An Hand der B.lanz eines Thomashochofens von 
G illh a u se n 1) habe ich versueht, empirisch zu er- 
mitteln, wie die Reduklionsverhaltnisse u. a bei 
cmem Thomashochofenbetrieb mit Schlackenverarbci-

j  \w-G 1 \ 1-,h a u,9 ? n : „Untersuehungen iiber die Stoff- 
i T  o J  !winl Hochofen". Yerlag WUh, Knapp 

Ha.le, 1910, S. 26; vgl. St. u. E. 1910, 16. Noy., S. 1956/66!

tung sich gestalten miissen, indem ich die Thomas- 
roheisenmollerung dahingehend umgestaltete, daB
1. 50 % des Spatmangans, 2. 100 % des Spat- 
mangans durch Hochofenschlackenmengen ersetzt 
werden.

Bei den folgenden Rechnungen, die also nur zur 
Aufkliirung dienten, habe ich angenonunen, daB die 
allgemeinen Verhaltnisse bzgl. Zusammensetzung des 
fallenden Roheisens, des Gichtstaubes und Metall- 
gehalts der fallenden Schlacke dieselben bleiben 
sollen wie bei dem Ausgangsbeispiel, und ich habe 
in allen Dingen nur die geiinderten Mengen beriick- 
sichtigt, soweit sie sich im voraus bestimmen lassen 
Hieraus berechnet sich alsdann der Mehrverbrauch 
an Koks,-das verringerte Ausbringen und die erhóh- 
ten voraussichtlichen Selbstkosten. Ueber die prak
tischen Reduktionsverhaltnisse solcher Hochofen- 
betriebe kann ich niclit berichten; es ware aber 
wiinschenswert, wenn die tatsachlichen diesbeziig- 
lichen Verhaltnisse bekanntgegeben wurden.

1- 5 0 %  des S p a tm an g an s  so llen  du rch  
H o ch o fen sch lack en m en g en  e r s e tz t  werden.-

Ais Schlackenzusammensetzung soli die eingangs 
erwahnte Durchsehnittsanalyse dienen. Zur Dar- 
stellung einer, Tonne Thomasroheisen werden nach 
Gillhausen beispielsweise gebraucht:
Mlnette^ 656,23 kg
Rolispat ’ 623,28 „
Lahnerz ri I 523,28 „
Granucsherg 628,10

bringen mit 1,38 kg Mn , 
„ „ 34,54 „ „

.. 5,55 „ „ ,
„ 1.00

3.03 %. 
75,71 % 
12,17 % 
2,19%

3,15 6,90 %

2330,89 kg Era
Kalksteine 145,95 „ 
rbosphaikalk 173,62 .,
MSlIergewicbt 2650,36~kg 
Koks________1262,51 „

Gesamtes łlangan-Einbringen: 45,62 kg •=. 100,00 %

Von diesen 34,54 kg Spatmengen soli nur die 
Halfte durch Schlackenmangan ersetzt werden = 
17,27 kg. Da die Schlacke 9,5%  Mangan hat, werden

zur Deckung dieses Manganbedarfs 17,27 x  —
9,5

=  181,79 kg Schlacken erforderlicli. Dadurch, daB 
der Spat des Mollers teilweiec durch Schlacke er-
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Zahlentafel 2. M olierbereehnung: 100 % S p a t m a n g a n  d u r c h  S e h l a c k e n m a n g a n  e r s e tz t .

Men^e

Minette
kg

Rohspat
kg

Lahnerz
ku:

GrSnues-
berg
k.'

Schlacke
kg

Pho-iphut-
kałk
kg

Summę der 
Schlacken- 

błldner 
Ca 0 -f SI Oi 

kę

Kalkftt in 
kff

Koks
kg

Summo
k?

813.72 “ 648.87 778.84 454 37 215.16 4&0.17 1600,00 4941.13

1 e2 O3 • ■ 277,04 : — 355,91 476,73 . — 2,49 ■ — 6,36 31,64 37,11 1150,77
Fe 0  . 40,27 : — 3,03 180,46 5,81 — — — — - 230,17
Mn 0  . . . 2,19 — 8,88 1,55 35,66 —- 0,48 0,48 68,76
Ca O . 155,75 13,88 26,17 159,03 97,72 452,55 224,03 4,80 177,59 681,38
Mg O . . . 10,17 — 3,93 13,86 34,08 1,29 52,S2 4,47 1,04 4,90 6S,84
Si O; . . . 58,72 — 98,37 40,89 165,84 4,11 367,93 9,72 71,68 80,09 440,33
A120 3 . . . 29,61 23,52 15,49 27,26 1,43 88,90 0,99 48,90 49,81 147,26
P2 o 5 . . . 11,72 — 8,37 16,12 — 18,13 — . __ 1,12 1,12 55,46
Cu 0  . . . — — — — — — — — — — —
CO. . . . 130,42 — 13,00 2,10 _ 58,90 — 181,05 — 156,67 385,47
II., 0  mech. 24,41 — 85,52 5,91 — 27,79 — 4,12 187,52 190,09 335,27
H2 O chem. 08,82 — 30,21 2,1S — 0,90 — — — 102,11

Fe . . .  . 225,40 __ 251,76 473,75 4,54 1,57 _ 3,65 20,00 22,84 980,67
Mn . . .  . 1,71 __ 0,88 1,24 43,16 — — — 0,40 0,40 53,39
P . . . . 5,13 — 3,63 7,16 — 7,87 — . — 0,48 0,48 34,27
S . . . . 1,06 — 0,57 2,71 6,68 0,4:3 — — 17,28 17,28 28,73
Cu . . .  .

" “ ~ “
—1 — ---

setzt ist, mufl der Eisengehalt des Mollers sinken,und

zwar um 182,31 x  181,79 x - ^ =  89,34kg Eisen.

Beriicksiclitigt man, daB die prozentualen. Beimen- 
gungen des erblasenen Thomaseisens 7,34 % betragen, 
bo entsprechen die 89,34 kg Eisen 96,33 kg Thomas- 
metall. Die in der urspriinglichen Hochofenbilanz 
angefiihrten Stoffmengen beziehen sich also nicht 
mehr auf 1000 kg, sondern nur nocli auf 1000 — 96,33 
= 903,67 =  rd. 904 kg Thomaseisen. Demnach ver- 
schiebt sich die Hochofenbilanz von vornherein um 
das Verhaltnis 1000 : 904, und zwar wurden zur Dar
stellung einer Tonne Roheisen erforderlich sein: 

Minette . . 725,91 kg
Bohspat . . . 294,40 kg
Lahnerz . . . 578,81 kg
Griingesberg . 694,80 kg
Schlaeken 
Phosphatkalk

201,08 kg 
191,94 kg

Die Menge des Zuschlagkalkes mochte ich nicht ein- 
fach in diesem Verhaltnis verschieben, sondern sie 
soli aus dem Kieselsaure-Kalkverhiiltnis der ge- 
gichteten Mengen in der "Weise berechnet werden, 
daB das Verhiiltnis dasselbe bleiben soli wie bei dem 
Yergleichsbeispiel von Gillliausen. Die sich ergeben- 
den stofflichen Mengen zur Darstellung einer Tonne 
Thomasroheisen sind in Zahlentafel 1 zusammen- 
gestellt.

Nach dem Vergleichsbeispiel kommt auf 1 kg 
Kieselsaure des Mollers 1,55 kg Ga O, wobei die 
dem Koks entstammenden Mengen in Abzug ge- 
biacht sind. Nach den neuen Verhaltnissen werden
276,07 kg Kieselsaure und 336,37 kg Ca O von den 
Erzen mitgebracht. 276,07 kg Si 0 2 verlangen zur 
Schlackenbildung 416,91 kg Ca O, so daB 80,54 kg 
0a O entspreehend 154,65 kg Kalkstein mit 5;',08 % 
Ca O zu beśęhaffen waren. Um die durch den ge- 
steigerten Koksverbrauch gesteigerter. eingebrachten 
Schlackenbildnermengen beriick-ichtigen zu konnen, 
soli der Koksverbrauch mutmaBlich steigen im Ver- 
h&ltnis 1000 : 904 auf 1400 kg je Tonne Roheisen. 
Es werden dann.also vom Koks mitgebracht:

Ca O . . . .  4,20 kg
Si Os . . . .  62,72 kg
Mg O . . . . 1,96 kg
A1j 0 3 . . . . 42,84 kg

so daB der Koks 62,72 x  1,55 — 4,20 =  93,0 kg Ca O 
entspreehend 178,57 kg Kalkstein benotigt. Der ge
samte Kalksteinbedarf setzt sich zusammen aus:

154,65 kg fiir das Erz 
178,87 kg fiir den Koks
333,22 kg fiir die gesamte Beschickung.

Beriicksichtigt man ferner, daB dem Siliziumgehalt 
des Eisens entspreehend 12,33 kg Kieselsaure redu- 
ziert werden, und dcm Ca S-Gehalt der Schlacke ent- 
sprecliend 27,97 kg Ca O die Schwefelkalziumbildung 
eingehen, ferner daB 7,80 kg Ca O, 0,52 kg Mg O, 
5,17 kg Si Oj, 2,44 kg Al2 O, durch Abgang mit dem 
Gicktstaub vor der Versehlackung bewahrt werden, 
so muB die tatsachliche Schlackenmenge betragen:

Ca O . 
Mg O . 
Si Oj . 
Alj Og. 
C aS .

478,34 kg 
52,84 kg 

328,82 kg 
117,13 kg

33,98 ker

1013,11 kg.

Bei einem- Metallgelialt der Schlaeken von 6,57 %

erhoht sich die Schlackenmenge auf =

1084,35 kg je t. Gegeniiber der bei dem Vergleichs- 
beispiel ermittelten Schlackenmenge von 750,22 kg 
ware dieses also ein Mehr von 334,13 kg =  44,5 %.

Nunmehr liiBt sich auch der oben mutmaBlich 
mit 1400 kg genommene Koksverbrauch genau be- 
rechnen. Die erste Steigerung wird auf Grund des 
Verhaltnisses 1000 : 904 betragen:
1261,51 X 1,1 =  1388,76 kg, d. h. - f  126,25 kg =  10 o/0. 
Die Mehrerzęugung der Schlacke von 44,5%  mit 
334,13 leg verlangt einen Warinebedarf von 334,13 X 
500 =  167 065 WE.

Bei einem nutzbaren Heizwert von 1 kg Kohlen-

stoff im Hochofen mit 2800 WE =59,66 kg C
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Zahlentafel 3. So h me l z -  u n d  S e lb s tlc o s te n .

RohstołT
Preis Gewuhnlicher Betrieb BO % Schluckcnzusatz 100 % Schlackenzusatz

jc Tonne Menęe Preis Slenge Preis
M Ji A kfT A

Mi n e t t o ................. .... .
R o h s p a t ......................
L t h n e r z ......................
G iiingesberg .................
K a lk s te in ......................
Phosphatkalk . . . .
K o k a ..............................
Schlacke ......................

4 , -
1 6 , -
2 1 , -
15,—
4 , -
5 ,— 

13,50
4,50

656,23 
523,2S 
523,28 
628,10 
145,95 
173,52 

1262,51

2,62
8,37

10,98
9,42
0,58
0,86

17,04

725,91
294,40
578,84
694,80
333,22
191,94

1467,18
201.6S

2.90
4,71

12,15
10,42

1,33
0,96

19,80
0,90

813,72

648,87
778.84
430,17
215,16

1735,94
454,37

3,25

13,62
11,68

1,72
1,07

23,43
2,04

3912,87 49,87 4487,37 53,17 5077,07 56,81

entsprechend 78,42 kg Koks mit 76 %  0 ist dann 
der gesamte Koksverbraucli 1388,76 +  78,42 =  
1467,18 kg, d. li. ein Melir von 204,67 kg =16,21 %.

Dic Berechnung zeigt, dafi bei Verarbeitung von 
Hoehofensclilacken an Stelle von Spat in dem Falle, 
daB 50%  des Spatmangans durcli Schlackenmangan 
ersetzt werden, die erzeugte Schlackenmenge je Tonne 
erzeugten Metalls um 44%  steigen muB. Gleich- 
zeitig steigt der Koksbedarf um 16 %, wobei 10 % 
durcli erhóhte Reduktionsarbeit und 6 % durch ver- 
melirtc Schlackenbildung, d. h. durch Schmelz- 
arbeit, bedingt werden.

2. S am tlich es  S p a tm a n g a n  so li durcli 
H o ch o fcn sch lack en m an g an  e r s e tz t  w erden .

Da anzunehmen ist, daB bei sonst gleichbleiben- 
den Verlialtnissen die stolllichen Mengen sich linear 
verschieben, mufiten in diesem Falle die gefundenen 
Zahlen das Doppelte ergeben wie bei Beispiel 1.

Die zu ersetzenden 34,54 kg Spatmangan wurden

in diesem Falle — * 1  100 =  363,5 leg Hocliofen-

schlacke entsprechcn. Boi 182,31 kg Eiscneinbringen 
aus dem Rohspat muB der Eisengehalt des Mcllers

sinken um 182,31— 181,79 x  = 180 ,5  kg Eisen

entsprechend 194,71 leg Thomasroheisen mit 17,34 % 
Beimengungen. Die ganze Hochofenbilanz verschiebt 
sich um das Yerhaltnis 1000 : (1000— 194,7) =  1000 : 
805,3 =  l,25fach, so daB zur Darstellung einer Tonne 
Thomasroheisen benótigt werden:

Minctte . . 813,72 kg
Lahnerz . . 618,87 kg
Grungesbsrg. 778,84 kg
Sohla-ken . . 314,S2 kg
Phosphatkalk . 215,16 kg

Die Koksmenge soli mutmaBlicli mit 1600 kg an-

genonunen werden, da diese bei dem Verhaltnis 1000
805

sich zu 1578,14 kg berechnet.
Die Koksmenge berechnet sich aus dem Kalk- 

Kieselsaureverhaltnis wie folgt: 367,93 kg Si Os ver- 
langen 570,29 kg Ca O, so dafi 570,29 — 452,55 =  
117,74 kg Ca O entsprechend 226,08 kg Ka Iks tein zu 
lescliaffen sind. Der Koks verlangt 71,68 x  1,55 — 
48 =  106,3 kg Ga O entsprechend 204,09 kg Kalk- 
stcin. Der gesamte Kalksteinbodarf ist dann:

226.08 kg fur das Erz
201.09 kg fiir den Koks

430,17 kg fiir die gesamte Besehickung.

Nach Abżug- der reduzierten Kieselsauremenge und 
der CaO-Menge, die Sehwefelkalziumbildung eingelit, 
und unter Berucksiehtigung der Schlackenbildner- 
mengen des Gichtstaubes berechnet sieli die Schlacken- 
menge je Tonne zu:

Ca O . , . . 615,91 kg
Mg O . . . 68,32 kg
Si 0 o . . 431,83 kg
Alg 0 3 . . . 114,82 kg
C aS , . 35,9S kg

1326,86 kg,

welche Menge sich nach Beriicksichtigung des Metall- 
gehaltes der Schlacke auf 1420,1 kg je Tonne Roh- 
eisen erhoht. Gegenuber der urspriingliclien Menge 
von 750,22 kg bedeutet dies ein Mehr von 669,9 kg = 
89,2%.

Dom Verhaltnis 1000 : 805 entsprechend erhoht 
sich der Koksverbrauch zunachst auf 1578,14 kg, d. li. 
ein Mehr von 315,68 kg =  25 %. Dieses wiichst nocli 
durcli die erhohte Schlackenerzeugung wie folgt:

670 x 500 =  335 000 WE
335 000 „

28Ó0 =  entsprechend 107,8 kg Koks.

Der gesamte Koksbedarf betragt dann: 1578,14 -f
157,8 =  1735,94 kg je Tonne Roheisen, d. h. ein 
Mehr von 473,43 kg =  37,5 %.

In diesem Falle steigt also dic Schlackenerzeu- 
gung um 89 % und der Koksverbrauch um 37 %, 
wovon 25 % fiir erhohte Reduktionsarbeit und 12 % 
fiir yermelirte Schmelzarbeit durch Schlackenbildung 
verbraucht werden. Diese Zahlen stellen also rund 
das Doppelte der Zahlen des ersten Beispiels dar. Die 
stolllichen Mengen sind in Zahlentafel 2 zusammen- 
gestellt.

Ob sich nun die tatsiichliehen Verhaltnisse bei 
solchen Selilackenbetrieben mit den hier theoretiseh 
abgeleiteten decken, kann ich nicht beurtęilen. leli 
vermute, daB derMangangehalt der fallenden Schlacke 
nicht 3,28 %  =  4,24 % Mn O betragen wird, weil der 
Mangangehalt des fallenden Eisens infolge der er- 
hohten Schlackenmenge und dadurch bedingten 
Manganverlustes durch Verschlackung zu niedrig aus- 
fallen wiirde. Man miiBte also den Schlackenzusatz 
groBer wahlen, um den Abgang an Mangan zu decken. 
Hierdurch steigt wiederum die Sclilackenmenge und 
dadurch der Manganverlust, der dann- wiederum 
durch Schlackenzusatz gedeckt werden miiBte usw. 
Dasselbe gilt fur die Schlackenmenge und den Koks- 
verbrauch. Immerhin vermogen die Zahlen ein Bild
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dariiber zu geben, wie sich die Verhaltnisse bei der 
Verhiittung ruanganhaltiger Schlacken im Hochofen 
fiir Thomaseisendarstellung yoraussichtlich gestalten 
werden.

An Hand der ermittelten stoiTlichen Mengen lieBe 
sich die Steigerung der reinen Schmelz- und Selbst
kosten berechnen unter Zugrundelegung der Preise 
fiir die frachtfreien Materialien und unter AusschluB 
der Generalien, Werte, die fiir jedes Werk verschieden 
sein diirften und sich hier, wo nur allgemein gerechnet 
werden soli, nicht angeben lassen (vgl. Zahlentafel 3). 
Es stehen sich folgende Werte gegenuber: Preis je 
Tonne Roheisen bei gewohnlichem Betrieb 49,87 Jl ;  
bei 50 % Schlackenzusatz 53,17 Jl ,  d. h. eine Steige
rung yon 3,30 M  je Tonne =  6,61 %; bei 100 % 
Schlackenzusatz 56,81 Jl ,  d. h. eine Steigerung von 
6,94 Jl  je Tonne =  13,9 %. Zieht man gewisse Um- 
6tande in Betracht, so kann man damit reclmen, daB 
bei yolligem Ersatz des Spatmangans durch Schlacken- 
mangan die reinen Schmelzkosten um etwa 15 % 
wactisen werden. Aus der Tatsache, daB bei 50 % 
Schlackenzusatz die halben Werte ermittelt worden 
sind, liiGt sich wohl m it Recht ableiten, daB die 
Schmelzkosten linear m it zunehmendem Schlacken
zusatz steigen, so daB fiir jedes Prozent Schlacken- 
manganersatz 0,15 % Erhohung der Selbstkosten ge
rechnet werden kann. Beriicksiehtigt man alsdann 
auch noch die jeweiligen Frachtkosten und Gene

ralia. so berechnen sich die reinen Selbstkosten zu: 

s  =  f . g ( a  ......................M ,

wena bedeutet
A — Selbstkosten je Tonne bei gewuhnlichem Betrieb 

in Mark,
B =  o/o Mollermengen dureh Schlackenmangan crsetzt. 
f — Faktor fiir die Frachtverh;iltnisse, 
g  =  Faktor fiir dio Generalia.

Diese an sich nicht unbedeutende Erhohung der 
Schmelzkosten diirfte immerhin noch ertraglich sein, 
wenn man bedenkt, daB man ohne jeden Spatzusatz 
auskommen kann. Die Erzeugung des Ofens muB 
nicht unbetrachtlich sinken, denn die groBen 
Schlackenmengen, die durchgesetzt werden miissen, 
verlangen Ofenraum.

Aus den Angaben Gillhausens laBt sich riick- 
wdrts beweisen, daB der fragliche Hochofen einen 
Ofeninhalt von 600 m3 und eine Tageserzeugung von 
350 t in 24 st geliabt haben muB. Da je Tonne Roh
eisen rd. 4 t  Erz und Koks durchgesetzt werden 
muBtcn, setzte der Ofen je Tag 14001 Materiał durch. 
Bei lOOprozentigem Schlackenzusatz wird rd. 1 t 
Materiał mehr benotigt, so daB der Ofen nunmehr 
nur noch 1400 : 5 =  280 t  erzeugen kann, d. h. einen 
tiiglichen Ausfall von 70 t =  20 %, was natiirlich die 
Generalia ganz wesentlich beeinflussen muB.

(SehluB folgt.)

Untersuchungen uber die Baumannsche Schwefelprobe und Beitrage 
zur Kenntnis des Verhaltens von Phosphor im Eisen.

Von P. O berho ffe r und A. K n ipp ing .
(Mitteilung aus dem Eisenhattanmannisohen In s titu t der Teehnisohen Hoohsohulo Breslau.)

I J ntersuchungen iiber die B au m an n sch e  Schwe
felprobe. Alle technisch hergestellten Eisen- 

und Stahlsorten enthalten Schwefel und Phosphor.
Da sowohl Schwefel wie auch Phosphor starkę Nei- 
gung zum Seigern haben, kann es yorkommen, daB 
ein Materiał trotz einwandfreier Durehschnittsanalyse 
betrachtliche und ortlich beschrankte Anreicherungen 
an Phosphor und Schwefel aufweist. Zum Nachweis 
^on Schwefelseigerungen dienen die sogenannten 
Schwefelproben von H ey n 1) und von B au m an n 2).
Bei der B au m an n sch en  Schwefelprobe wird das zu 
unteisuchende Materiał der Einwirkung einer ver- 
diinnten Schwefclsaure ausgesetzt. Hierbei geht der 
im Eisen yorhandene Schwefel etwa nach der Formel 

F e S  -f- H 2 S04 =  I i 2 S - f  F e S 0 4 
•n Schwefelwasserstolf iiber. Der entstandene Schwe- 
Eelwasserstoff wird zur Einwirkung auf Bromsilber- 
papier gebracht, wobei nach der Formel:

2 Ag Br +  n 2 S =  Ag, S 2 H  Br 
schwarzes Schwefelsilber entsteht. Die Brauchbar- 
keit dieser Methode ist yon H e y n 8) angezweifelt 
worden, weil die Siiure nieht nur auf den im Eisen 

landenen Schwefel, sondern auch auf den im Eisen

St. u. E. 1906, 26. Jan., S. 8/16. 
s) Met. 1906, S. 416.
8) Met. 1906, S. 379; St. u. E. 1910, S. 239/46.

befmdlichen Phosphor einwirkt. Auf dem Bromsilber 
papier soli nach H eyn  durch diese Nebenreaktion 
des Phosphors neben Silbersulfid auch Silberpliosphid 
entstehen. Da sowohl Silbersulfid ais auch Silber- 
phosphid dunkel gefiu'bt sind, wurde, wenn durch 
die Phosphorreaktion bei den Bedingungen, unter 
denen die B au m an n sch e  Schwefelprobe anzu- 
fertigen ist, nennenswerte Mengen Phosphorsilber ge- 
bildet wiirden, nicht ein Bild der Yerteilung des 
Schwefels im Eisen entstehen, sondern der Schwefel- 
abdruck wurde ein Bild der Yerteilung von Schwefel 
und Phosphor geben.

Der Zweck yorliegender Arbeit ist, die bei der 
B au m an n sch en  Schwefelprobe auftretenden Re
aktionen cingehend zu untersuchen. Ais Versuchs- 
material dienten 16 im Yakuumofen1) angefertigte 
Schmelzen. Die erschmolzenen Reguli wurden in der 
Mitte durchgesagt und die eine Halfte zur chemischen 
Untersuchung, die andere zu Schwefelproben und zur 
metallographischen Untersuchung verwandt. Die 
Reguli wurden aus reinstem Elektrolyteisen mit Zu- 
satzen von Schwefeleisen, Phosphoreisen mit 15,6 % P 
bzw. schwedischem Holzkohlenroheisen mit 0,01 % 
Schwefel und Phosphor in Magnesittiegeln im Va-

l ) Ygl. Diss. dT Iuart; St. u. E. 1919, 13. Febr., 
S. 165/9; 20. Febr., S. Ł96/202; ferner Diss. Fry, Breslau.
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kuum erschrao'zen. Zahlentafel 1 gibt die cheinischo 
Zusammensetzung der erschmolzenen Reguli:

Zahlentafel 1.
dor

C hem ische  Z u s a m m e n s e t z u n g  
Ver suchssohmf i l zen.

Beielchnung- X'
%

s
%

C
% '

£ 0ju07 Sp. n. b.
P* 0,089 0,07
r , 0,106 n. b.
p, 0,131 0,20
p 5 0,219 n. b,

0,355 »»
0,430 >»

Ps 0,550
p , 0,661
R , 1,133 »» „
s, Sp. 0,045 . (
S, „ 0,0725 0,27
S, „ 0,139 n. b.
s< ,, 0,103 0,16
SP, 0,120 0,118 n. b.
SP, ń.ooo 0,052 n. b.

Abbillung 2.

Mit diesem Materiał wurden vier Rei hen von 
B au m an n sch en  Sehwefelproben angefertigt, und 
zwar 1. m it Schwefelsaure vom spez. Gew. 1,12, 
also der gewohnlichen yerdunnten Schwefelsaure; 
2. mit Schwefelsaure vom spez. Gew. 1,12, die mit. 
dem dreifachen Volumen Wasser ver- 
diinnt war. Ferner wurde die Dauer 
der Einwirkung der Saure auf das zu 
untersucliende Materiał verandert, und 
zwar wurden fiir jede der beiden Sauren 
Einwirknngsdauern von 3 und von 
10 Minuten gewahlt. Die Temperatur 
der Saure wahrend der Einwirkung be
trug 15 °. Das Bromsilberpapier wurde 
1 Minutę lang in die zur Prufung 
TOrbereitete Saure gelegt. Nach dem 
Herausnehmen wurde ein Teil der an 
dem Papiere haftenden Saure m it Fil- 
trierpapier entfernt. Darauf wurde das 
Papier auf eine Mattglasscheibe gelegt 
und die zu untersucliende, durch Alko
hol fettfrei gemachte Probe der Ein
wirkung der Saure durch Auflegen der 
SchliiTflache auf das Papier ausgesetzt.
Bei allen Proben sind die Abziige der 
Proben, die keinen Schwefel enthiel- 
ten, weiB geblieben. Bei dieser Wahl 
der Versuchsbedingungen ist also ent- 
weder kein Phosphorwasserstoll ent- 
wickelt worden, oder die Menge, des 
entwickeltenPhosphorwasserstoffes war 
nicht groB genug, um nach Umsetzung 
mit dem Silber des Bromsilberpapieres 
eine Aenderung des Papieres hervor- 
zurufen, die ais Schwarzung erkannt 
werden kann.

Abb. 1 zeigt einige der Ergebnisse 
der Sehwefelproben. Die Bilder 1 bis 4 
sind die Abziige der Proben, die keinen 
Schwefel, aber Pliosphor enthielten.
Die Bilder 6 bis 9 geben die Abziige 
von Proben wieder, die keinen Phos- 
phor, aber Schwefel enthielten. Die

Bilder 5 und 10 sind Abziige von Proben, die Schwefel 
und Phosphor enthielten. Weitere Eiliiuterungen ent- 
ha.lt die Tafel. Diese Versuche zeigen mithin, daB 
unter normalen Versuchsbedingungen bei der B au 
m an n sch en  Schwefelprobe durch die Nebenreaktion 
des Phosphors keine das Ergebnis beeintrachtigende 
Schwarzung des Bromsilberpapieres hervorgerufen 
wird.

Um iiber die Menge des Phosphors, der ais Phos- 
phorwasserstoff bei der Zersetzung von phosphor- 
ha ltigem E isen in reduzierend  wirkender Saure ent- 
weicht, AufscliluB zu erhalten, wurden von den 
Proben Px, P „  P 5 je 2 g, von den Proben P „  P, 
und P , je 1 g und von P 10 0,5 g in einem Zersetzungs- 
kolben in 25 cm3 konz. Salzsaure, die mit demgleichen 
Volumen Wasser yerdiinnt wurde, unter Erwarmung 
gelost. Nachdem alles gelost war, wurde die Fliissig- 
keit bis zum Sieden erhitztr. Die bei dem Losungsvor- 
gang entstelienden Gase wurden durch zwei Vorlagen 
geleitet, von denen die erste mit einer Losung von 
12 cm3 Natriumhypochlorit und 25 cm5 Bromwasser 
in 25 cm3 Wasser, die zweite mit 10 cm3 Natrium- 
hypochloritlósung in 20 cm3 Wasser bcschickt war. 
In die zweite Losung wurden durch einen Tropftrich-

O .S S  0 ,S S  7 ,O S - 

Phosphor i/r

Vergasung von Phrsphor bei Auflosung in Saure. 
E r l a u t e r u n g e n .  

Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  v o n  S t e a d  v e r w a n d t e n  
P r o b e n .

1. 0,065 o/o P  0,04 o/o C 0,295 o/o and. Verunr.
2. 0,23 o/o p  0,04 o/o C 0,83 o/0 „
3. 0,62 o/o P  0,05 o/o C 0,63 o/0 (J
4. 1,32 o/o P  0,05 o/o C 0,43 o/0 „ „
5. 1,69 o/o P  0,06 o/o C 0,45 o/0 „ „

6- . _____  B
10. 0,89o/o P

0,06 o/o P  8. 

7. 0,18 o/o p  9.

0,30 o/o P  

0,52 o/o P

Kurve 
I bis I I I .

Kurve IV.

Kurvo V wurde durch Untersuchung der Proben P ł; P 3, P 5, P 6. 
P 0, P r, und P 1n erhalten. Zusammensetzung der Proben siehe

Zahlentafel 1.

I:

• 10

V e r s u c h s b e d i n g u n g e n .
Je  1 g der Proben i.i 20 cm3 HC1 unter Erwarmen

H 20 

H j O

Knrre 
gelost.

Kurve I I :  Jo 1 g der Proben in 20 cm3 H O l -)- 20 cm3 
unter Erwarmen gelost.

Kurve I I I :  Jo 1 g der Proben in 20 cm3 HC1 -[- 20 cm3 
ohne Erwarmen gelost.

Kurve IV’: Je  1 g  der Proben in 10 cm3 IIC l ohne Erwarmen 
gelost und nach beendigter Losung 1 min lang gekocht.

Der in der Losung .zuriiekgcbliebeno Phosphor wurde nnalj-tiseh, 
der Tergaate ols Differenz bestimmt.

Kurve V siehe Teil I  vorl. Arbeit.
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S rn 0,139 »  8  =  0,103 %
O -  — C =  0,16 %

Abbildung 1. Vergr. x  1.
Verwendete Sauro: H  SO , vom spez. Gewicht 1,12, 

Einwirkungsdauer: 3 min.

Abbildung 4. P 6. X 50.
mit dem von Oberhoffer verbesserten 

Rosenhainaohen Aetzmittel.
Aetzung

fast aller im Eisen vorhandeae Phosphor im Zer- 
setzungskolben odei in der Vorlage nachher bestimmt 

Abbildung 3 r 3 x 3 werden konnte. Der im Zersetzungskolben zuriick-
gebliebene Phosphor wurde bestimmt, indem die 

ter wahrend der Zersetzung langsam 5 cm3 konz. salzsaure Losung zur Troekene eingedampft und
HNOs eingefiihrt. Durch diese Yersuclisanordnung nochmals mit konz. H N 0 3in Losung gebracht wurde.
wurde nach einer Reike von MiCerfolgen erreicht, daB In dieser Losung wurde der Phosphor dann in der
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ublichen Weise mit Molybdanmischung gefallt. Der 
bei der Zersetzung des Eisens ais Phosphorwasserstoff 
iibergegangene und in den Vorlagen zu Phosphor- 
saure oxydierte Phosphor wurde ebenfalls in Phos- 
phormolybdat ubergefiihrt und ais solches gewogen.

Die Ergebnisse der Untersuchung waren fol- 
gende:

Zahlentafel 2.
E r g e b n i s s e  d e r  P h o s p h o r a n a l v s e n .

Untersuchungen iiber die Baumanmche Schwefelprobe. 41. Jahrg. N r. 8.

Bezeich* 
nung der 

Probe

p

%

ZurOck- 
gebl. P 

In g auf 
1 g Ein- 

wage

Znriick- 
gcbl. P 

in % des 
Ges.-P

Ucbe geg. 
P in g auf 
1 g Ein- 

v,'aure

(Tebergeg. 
P ln % 

des 
Ges.-P

P 3
P5
P«
P i
p.
p,
P t.

0,067
0,106
0,219
0,355
0,430
0,556
0,C6i
1.133

0,00011)
0,00038
0,00086
0,00212
0,00332
0,00248
0,00175
0,00537

25 % 
36 % 
40 % 
01 % 
77 % 
45 % 
28 % 
47 %

0,00047
0,00362
0,00123
0,00118
0,00092
0,00300
0,00445
0,00522

71 % 
58 % 
56 % 
33 % 
21 % 
52 % 
67 % 
46 %

uisjioiiiucn, u a u Denn 
Losen phosphorhaltigen Eisens in reduzierend wir- 
kender Siiure nennenswerte Mengen Phosphorwasser
stoff entstehen. Wiirden bei der B aum annsc lien  
Schwefelprobe Versuchsbedingungen vorliegen, wic 
sie hier gewahlt wurden, so ware der eingangs erwahnte 
Einwand berechtigt.

Es wurde weiter untersucht, ob bei der Zersetzung 
7011 phosphorlialtigem Eisen durch S c h w efe lsau re  
Phosphorwasserstoff auch dann in nennenswerten 
Mengen entwickelt wird, wenn Dauer der Einwirkung, 
Temperatur und Saurekonzentration so gewahlt sind, 
wie sie bei der Baumannsclien Schwefelprobe unter 
den ungiinstigsten Verhaltriissen zur Anwendung ge- 
langen.

Bei der B au m an n sch en  Probe wird die Schwefel- 
siiurc eine lem peratur von etwa 25 0 nicht uberschrei- 
ten, da sonst die Gofahr besteht, daB das Bromsilber- 
papier leidet. Aus dem gleichen Grundc kann keine 
konz. Schwefelsaure zur Anwendung gclangen. Wird 
bei der B au m an n sch en  Schwefelprobe die Dauer 
der Saureeinwirkung Iiinger ais etwa 15 Minuten ge
wahlt, so gelit damit ein wesentlicher Vorteil, namlich 
die Schnelligkeit der Probe, yerloren. Ferner wird 
bei der langen Einwirlamgszeit die Konzentration der 
angewandten Saure verandert. Aus diesen Ueber- 
legungen heraus wurden die Versuchsbedingungen 
folgendermafien gewahlt: 150 cm3 Schwefelsaure vom 
spez. Ge w. 1,12 und einer Temperatur von 2 5 0 wirk- 
ten 15 Minuten auf jc 3 g Ehenspane ein. Die Appara- 
tur war die oben beschiiebene.

Der in die Yorlage iibergegangene Phosphorwasser
stoff wurde ais Molybdat bestimmt.

Folgende Mengen waren ais Pliospliorwasserstoff 
libergegangen:

P j =  0,0017 g  =  !26 o/o
P j =  0,0014 g  =  11 o/o
p io 0,C013 g =  4' o/o 

Um diese Ergebnisse in bezug auf die Veiwend- 
barkeit der B au m an n sch en  Schwefelprobe richtig 
zu beurteilen, muB noch ein bisher nicht beriicksieh- 
tigter Umstand in Betiachtgezogen werden, und zwar

die Gro Cc der bei der Zersetzung von Spanen dem 
Angriff der Same ausgesetzten Oberflache.

Die Ermittelung der Oberflache von 3 g Spanen 
geschah auf folgende Weise: Von den Reguli P : , p 5 
und P 4 wurden drei Stiickchen von einfacher Form 
abgesagt. Alle Oberflachen wurden geschliffen, poliert 
und genau ausgeinessen.

Sodann wurden die drei Proben 10 Minuten lang 
bei einer Temperatur von 25» einer Schwefelsaure 
vom spez. Gcw. 1,12 ausgesetzt, danach gewaschen, 
getrocknet und wieder gewogen, das Gesamtcrgebnis 
war folgendes:

Be*e!chnung 
dor Probe

Gewicht 
in g Oberfl iebe 

in mm* Ocwlcht-Yerlust 
in g

p 2 3,4540 308,5 0,0077
^3 2.104S 255,0 0,0052
Pt 4,8300 516,20 0,0014

 ̂ uuj.v,u UW? JLMIIWJI-
kung der Saure eine Schale abgetrennt wird, deren 
Grundfliiche gleicli der Oberflache des Korpers und 
deren Hohe gleich der Eindringungsticfe der Saure 
isk Da letztere bei gleichem Materail unter sonst 
gleichen Versuchsbedingungen eine Konstantę ist, 
kann, urn Vergleichswerte zu crlialten, die Oberflache 
mit .den Gewichtsverlusten direkt ins Verhaltnis 
gesetzt werden. Vorhe| {wiirden noch je 2 g Spane 
der lioben P t, P 3 und P4 der gleichen Siiure unter 
den gleichen Bedingungen ausgesetzt wie dic aus- 
gemessenen Stiickchen, wobei sich folgende Gewichts- 
verluste ergaben:

fur P j  0.6S84 g, 
fur P 3 0,7432 g, 
fur P4 0,4275 g.

Man kann nun dic Proportion aufstellcn: 
Oberflache des Stuokehena _ Oberflache der Spane

GewiohtsverJustd.Stiłokohens~Gowichtsvorlusfc d. Spane 
woraus die am Losungsvorgang beteiligte Oberflache 
von 2 g Spanen sich ergibt zu:

308,5 ■ 0,6884i P  =

x P ,

X P , :

0,0077 
255,0 • 0.7432 

0,0052 
516,3 • 0,4265

=  27 580,7 mm2, 

=  34 457,4 mm2, 

=  15 325,6 mm2.0.0114
demnach im Mittel 25 788 mm2 und bei 3 g Spanen 
mithin 38 681 mm2. Pro min2 Schiiffflache sind 
danach

=  0,00000005 g  P, 

=  0,00000004 g P, 

=  0,00000003 g P

bei P5 0,0017
38 681

„ P, 0,0014
« Ł 7

38 681
0,0013

10 38 681
gasformig entwichen.

Die vorstchenden Untersuchungen waren unter 
den ungiinstigsten Bedingungen gemacht worden, 
unter denen die B au m an n sch e  Schwefelprobe her- 
gestellt werden kann. Unter nomialen Verhaltnissen 
wiirden die pro min2 gasformig entwichenen PhoSr 
phormengen noch wesentlich geringer sein ais die - 
oben ermittelten Werte.
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S c h lu B f o lg e r u n g  : Die B a u m a n n s c h e  
S c h w e f e l p r o b e  ist unter allen Umstanden 
brauchbar und liefert vollkommen einwandfreie 
Resultate. Eine Nebenreaktion durch Entwicklung 
ron Phosphorwasserstoff findet bei der Unteisuchung 
phosphorlialtiger Eiscnsorten statt, doch ist diese 
Reaktiou so geiing, daB sie selbst nnter den un- 
giinstigsten Verhiiltnissen keine Einwirkung auf 
das zur Untersuchung veiwandte Bromsilberpapier 
ausiibt, die ais Schwarzung des Papieres erkannt 
werden kann.

Im AnschluB an obigo Versuche sind Untcr- 
sucliungen iiber die Konstitution der Eisen-Phosphor- 
Legierungen mit weniger ais 1,8 %  Phósphoi (homo- 
gene Misclikristalle) ausgcfiihrt worden. Im Dia- 
graram Eisen-Phosphor interessiert insbesondere die 
Frage, ob der homogene Mischkristall wahrend der 
Abkuhlung und ais Folgo des Modifikationswechsels 
des Eisens ahnlich wio der Mischkristall Eisen-Kohlen- 
stoff zerfallt. Hierfiir glaubte Gei ke auf thermischem 
und mikroskopischem Wege Anhaltspunkte gefunden 
zu haben, wahrend S tead  den Weg der Riickstands- 
analyse beschritt und hierbei die im Diagramm Abb. 2 
niedcrgelegten Yerhaltnisse fand. Die Ordinaten sind 
Prozente des Gesamtphospliors, die ais P H , bei der 
Aufliisung in Siiure entwickelt wurden. In der gleichen 
Abbildung sind eigene Ergebnisse aulgenommen, die 
ein Minimum der P H S-Entwieklung bei rd. 0 ,4%  P 
zeigen. DaB dieses Minimum in den S tead sch en

Kurven nicht auftiitt, kann zunachst darauf zuriick- 
gefiihrt werden, daB die Versuchspunkto S tead s 
weiter auscinarider liegen ais die der voilicgenden 
Arbeit und insbesondere in dem Bereieh des Mini- 
inums fehlen. Es diirfte aber. veifriiht sein, diese Er- 
gebnisse zu deuten, weil einmal unseie Kenntnisse 
iiber Zusammenhange zwisehen Konstitution und 
Angreifbarkeit durch Siiuren bei den Metallcgierungen- 
sich noch im Anfangsstadium befinden, und weil 
anderseits den untersuchten Legierungen eine wich- 
tige Voraussetzung fiir die Eindeutigkeit der Ergeb
nisse, namlich die Homogenitat, fehlte. In der Tat 
konnte mit Hilfe des von O b erh o ffe r verbesserten 
R o sen h a in sch en  Aetzmittels1) festgestellt werden, 
daB der Ausgieich der Konzentrationen durch Dif- 
fusion zwisehen Kristall und Schmelze wahrend der 
Eistarrung nur in beschranktem Mafio stattgęfunden 
hatte und daher die durchweg dendritisch kristalli- 
sierten Schmelzen Kristallseigerung2) aufwiesen ent- 
sprechend Abb. 3. Es wurde nun unterśucht, ob die 
Kristallseigerung durch Gliihen der Legierungen zum 
Verschwinden gebracht werden kann. Zur Untcr- 
suchung gelangte aufier don phosphorhaltigen, 
schwefel- und kohlenstoflfreien Schmelzen (vgl. Żah- 
lentafel 1) eine phosphor- und kohlenstolThaltige mit 
Pu bezeichnete Schmelze von folgender Zusammen- 
setzung: 0,23 %  C, 0,298 % P, Sp. S. Die nachfol- 
gende Zusammenstellung enthalt die Ergebnisse der 
Untersuchung.

Ter-
suchs-

Nr.
Bc-handelte Probe* Behandlung; Ergebnis

1

2

3

P l. P«, P „  P . ........................

P1( P5> P „  P „ P „  . . . . 

Pl. P5, P ,. P „  P ,i • • • •

Lu Salzbad auf 700 0 / 2 Stundo e r
hitzt, dann in H ,0  von 15 0 abge- 
schreckt.

Inl Salzbad auf 1050 0 orhitzt, in 
30 min auf 1000 0 abegkuhlt und in 
Ho O von 15 0 abgeschreckt.

Im Salzbado auf 1200 0 erhitzt, in 
50 Stundon auf 2000 abgelaialfc.

Kristallseigerung boi keiuor Probe 
vorschwunden.

Cristallseigcrung nur bei P , verschwun 
don.

Kristallseigerung bei allen Proben bis 
auf Pj, yorsćhwunden.

O ---- ----- ----------------------- - *
phor-Legierungen die Homogenisierung verhaltnis- 
miiBig leicht durchzufiihren ist und, wie zu erwarten 
ist, um so leichter, je hoher die Gliihtemperatur ist, 
und daB anderseits die Gegenwart von Kohlenstoff 
die Homogenisierung erschwcrt. Hierdurch ist be- 
wiesen, daB die DiiTusionsfahigkeit des Phosphors 
im Eisen, wie iibrigens auch F ry  durch den direkten 
Diifusionsversuch zeigte3). gar nicht so gering ist, 
wie man bisher annahm, und daB es die Gegenwart 
anderer Stoffe im Eisen sein muB, die die Diffusions- 
fiiliigkeit des Phosphors so sehr herabmindert, daB 
bekanntermaBen4) keine praktisch mit Vorteil durch- 
fuhrbare 'Warmebehandlung besteht, die zur Be
seitigung der Kristallseigerung fuhrt.

In einer weiteren Versuchsreihe sind die vor- 
stchenden Ergebnisse noch einmal naehgepriift 
worden, und zwar aufier an den bereits untersuchten 
synthetischęn Legierungen P5, P „ Pn  an drei tech- 
nischen Erzeugnissen mit Kristallseigerung. Von 
diesen war Probe A ein Stahl mit 0,1 % G, 1,5 % Cr,

2,6 W ’ 0,4 % Mn ’ ° ’23 % Si) ° ’043 % P) ° ’028*%  S’W 4%  Cu im schwaeli verarbjiteten (gesehmiedeten) 
V III,,

Zustand; Probe B war ein gewalzter Stah I m i 1 0.8 % C, 
1 ,2%  Mn, 0,4%  Si, 0,1%  P, 0,04%  S, 0,12 % C u; 
Probe C war ein unverarbeitetes FluBeisen mit 
0,09 % 0, 0,4 % Mn, 0,0 % Si, 0,05 %  P, 0,04 % S.

Die nachfolgende Zusammenstellung enthalt 
Angaben iiber die Natur der Proben, ihre Behandlung 
sowie das Ergebnis der Warmebehandlung auf die 
Kristallseigerung.

Eine nahere Erlauterung dieser Ergebnisse er- 
iibrigt sich. Sie bestatigen die bereits aufgestellten 
Grandsiitze:

1. DaB in reinen Eisen-Phosplior-Legierungen 
durch Gliihen bereits von 12000 ab die Homogeni-

1) Sfc. u. E. 1910, 17. Aug., S. 798/9, sowio F r y :  
St. u. E. 1920, 6. Mai, S. 622/3.

2) Vgl. O b e r h o f f e r :  Seigerungen und Schicfer- 
brach. St. u. E. 1920, 27. Mai, S. 705/13, sowie: Daa 
Bclimiedbare Eisen, Konstitution und Eigensehaften, Ber
lin 1920, Springer.

3) Diss. Breslau.
4) Vgl. Giolitti, St. u. E. 1914, 15. Jan., S. 111/3; 

ferrcer Portevin u. Bernard. Revuo de Metali urgie 1918, 
S. 273. Letztcro geben aa, durch seohstagiges Gliihen 
bei 850 bis 900 0 die Kristallseigerung (primśire Zeilen- 
struktur) zum Versehwinden gebracht zu haben.
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Probe Unbehandelt
2 Stunden 
bet 1300" 
gegiuht

l/i Stunde
bit iaoo« 
geglulit

i Stunden 
bei 12000 
gegiuht

1!s Stunde 
b,i 12Uu“ 
geglfiht

i Stunden 
bet 1000 » 
gegtuln

ł/s Suinde 
bei 1000 o 
grgliiht

i Stunden 
bei 800° 
gegiuht

scharf
ausgepragti
Dendriten

Dendriten 
, vollstandig 

ver- 
sehwunden

Dendriten
ver-

seliwunden

Dendriten
unscharf

Dendriten
ziemlich
deutlich

Dendriten
scharf

ausgepragt

Dendriten
scharf

ausgepragt

Dendriten
scharf

ausgepragt

p,
Unscharfe
Dendriten

Dendriten
ver-

schwunden

Dendriten
ver-

schwunden

Dendriten
ver-

schwunden

Dendriten
unscharf

Dendriten
unscharf

Dendriten
unscharf

Dendriten
unscharf

1

Pu
scharf

ausgepragti
Dendriten

Dendriten
unscharf

Dendriten
unscharf

Dendriten
unscharf

Dendriten
scharf

ausgepragt

Dendriten
scharf

ausgepragt

Dendriten
scharf

ausgepragt

Dendriten
scharf

ausgepragt

A
scharf

ausgepragti
Dendriten

Dendriten
gut

siehtbar

D endriten'
gu t

siehtbar

Dendriten
gut

siehtbar

Dendriten
scharf

ausgepragt

Dendriten
scharf

ausgepragt

Dendriten
seharf

ausgepragt

Dendriten
scharf

ausgepragt

B
doutliehe
Zoilcn-

struktur

Zeilen-
struktur

ver-
seliwommei

Zeilen-
struktur

ver-
sclnyommei

Zoilen-
struktur

ver-
schwommei

Zeilen-
struktur
deutlioh

Zeilen-
struktur
deutlich

Zeilen-
struktur
deutlich

Zeilen-
struktur
deutlioh

C
deutliehe 

Globuli ten
Globuliten

gut
siehtbar

Globuliten
gut

siehtbar

Globuliten
gut

siehtbar

Globuliten
deutlioh

Globuliten
deutlich

Globuliten
deutlich

Globuliten
deutlioh

o o ----- ------ " U1C JUi-
stallseigerung vollstandig zum Verschwinden bringt.

2. DaB die Gegenwart von Kohlenstoff bzw. der 
anderen in den teelmisclien Legierungen in fester 
Losung befindliclien Elemente die Homogenisierung 
erschwert, so daB man mit Recht sagen kann, daB 
zur Zeit keine. praktisch yorteilhaft anwendbare 
Warmebehandlung zur Beseitigung der Kristallsci- 
gerung besteht.

Zum SehluB sei noch erwahnt, daB die reinen 
liisen-Phosphor-Legierungen auBer den Kristallseige-

rungen unabhangig vom Aetzverfahren noch eine 
Gefiigeersclieinung aufweisen, wie sie in Abb. 4 bei- 
spielsweise dargestellt ist. Die helleren auf Grund der 
primiiren Aetzung1) phosphorreiclien Teile sind etwii 
nach Art eines Eutektoides aus zwei Bestandteilen 
aufgebaut. Trotz zalilreicher Versuche zur Kliirung 
der Natur dieser Erscheinung konnte keine eindeutige 
Ei kliirung gefunden werden. Erwahnt sei nur noch, 
daB dieselbe Gefiigeerscheinung sich auch in phos- 
phorreichen Adern von SchweiBeisen vorfand.

L) Vgl. Oberhoffer: St. u. E. 1920, 27. Mai, S. 705/13.

Ueber die Mdglichkeit der Herstellung erstklassiger Silikasteine 
aus Felsąuarziten1).

Von E. L ux  in Essen.
(Hierzu Tafel 1.)

j ' e alte Frage, ob erstklassiges Silikamaterial 
aus Quarziten verschiedenster Art hergestellt 

werden kann, oder ob dazu nur die tertiaren Quarzite 
mit sogenanntem ,,Basalzement“ geeignet seien, und 
die Felsąuarzite mit den ltickenlos aneinander- 
schlięBenden Quarzindividuen unfehlbar minder- 
wertige Steine liefern, ist kiirzlich2) wieder von 
W ernicke angeschnitten worden. Dieser bringt 
Mikrophotographien von Dunnschliffen verscliiedener 
Steine, die einerseits aus tertiaren, anderseits aus 
Quarziten geologisch alterer Fonnationen (sielie 
Abb. 5, 6 und 7, Tafel 14, des genannten Aufsatzes) 
hergestellt worden sind. Die Abbildungen bei ge- 
kreuzten Nicols lassen zwar leider die Feinheiten 
des Gefiiges nicht geniigend erkennen, doch ist

1) Mitteilung aus dem Laboratorium der Firma 
H e i n r i c h  K o p p e r s  in Essen.

2) St. u. E. 1920, 1. April, S. 432/7.

ersichtlich, daB alle gróB eren Quarzkorner nocb 
vo llig  u n v e ra n d e r t sind. Da aber die Steine 
aus tertiarem Quarzit die VolumenvergroBerung, die 
mit der Umwandlung des Quarzes in die spezifisch 
leichteren Kieselsauremodifikationen — Kristobalit 
und Tridyinit — verkniipft ist, bereits zum groBen 
Teile erreicht haben, so muB diese Umwandlung in 
dem feinen Bindemittel zwischen den Quarzindi 
viduen vor sich gegangen sein. Eine genauere Unter 
suchung des Dtinnschliffes wiirde dies wohl auch 
erkennen lassen. Bei den Silikasteinen aus „kristal- 
linischem Quarzit“ , die das Bindemittel nicht be- 
sitzen, ist dieser Grad der Umwandlung und Volumen- 
vergroBerung noch nicht erreicht worden, und daher 
miissen sie in der Praxis die lastigen Erscheinungen 
des Treibens oder Miirbewerdens zeigen, die be- 
kanntlich mit der Verwendung von schlechtem Si
likamaterial verknupft sind und yielfaeh das Silika
material iiberhaupt in Yerruf gebracht haben.
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Auf Grand dieses mikroskopisehen Befundes er
ki art Wernicke die zweite Art von Quarziten fiir 
durchaus ungeeignet zur Herstellung guter Silika
steine, im Gegensatz zur Ansicht von G ru m -G rz i- 
m ailo , nach dem unter geeigneten Bedingungen aus 
jedem quarzitisclięn Rohstoff gute Silikasteine ge- 
brannt werden konnen, vorausgesetzt, daB der Kiesel- 
sauregehalt iiber 94 bis 95 % ist.

Dieser Widęrspruch bildet die Veranlassung zur 
Yeroffentlichung der folgenden im Laboratorium 
der Firma Heinrich Koppers in Essen ausgefiihrten 
Untersuehungen, dereń Ergebnisse zur Kliirung der 
Streitfrage beitragen mogen.

Bekanntlicli verwendet man in Amerika zur Her
stellung von Silikasteinen iiberhaupt nur Fels- 
quarzite, da andere nicht zur Verfiigung stehen, und . 
man hat mit der daraus erzielten Ware hervor- 
ragend gute Erfahrungen gemacht, Spotts McDowell 
hat in einer Studie iiber Silikasteine1) darauf liin- 
gewiesen und hat die Diinnschliffbilder von vier ver- 
schiedenen ais Rohstoff gebrauchlichen Felsąuarziten 
veroffentlicht.

Da der Firma Koppers schon langer diese Tat- 
saclie bekannt war, lag es nalie, daB sie das von 
ihren Koksofenbauten in den verschiedensten Landem 
zur Verfiigung stehende Silikamaterial einer ver- 
gleichenden mikroskopisehen Untersuchung unter- 
zog, um die Griinde dafur zu finden, warum die 
Ansichten in dem fraglichen Punkte so weit aus- 
einandergehen. Ais VergleichsmaBstab diente dabei 
das bei dem Bau der amerikanischen Koksofenanlage 
in Joliet verwendete Silikamaterial, von dem eine 
Probe des Rohstoffes, des fertiggebrannten Steines 
und eines etwa ein Jahr im Koksofen eingebaut 
gewesenen Steines Yorlianden war.

Abb. 1 (Tafel II) zeigt bei 70facher VergroBerung 
den Diinnschliff des ais Bohstoff verwendeten Bara- 
booquarzits. Es ist ein verhaltnismaBig grobkoraiger 
Quarzit, der der kambrischen Formation angehort, 
and das groBe Kom in der Mitte zeigt noch dazu die 
sogenannte „undulose Ausloschung“ , die nach Holm- 
quist2) ais Kennzeichen eines unbrauchbaren Quar- 
zites betrachtet wird. Trotzdem haben sich die daraus 
hergestellten Steine g lan zen d  bewahrt.

Abb. 2 und 2a bringen bei der gleichen Ver- 
grSBerang ein Diinnschliffbild des fertigen Steines. 
Es zeigt einen Teil eines groBeren Quarzitkornes, 
oben und unten von der aus dem staubformigen 
Materiał und dem zugesetzten Kalk gebildeten 
Grundmasse begrenzt. Das Quarzitkorn zeigt gegen
iiber dem Rohstoff ein yollig verandertes Aussehen.
In gewohnlichem Licht (Abb. 2) sieht man ein Netz- 
geflecht von vielen feinverzweigten Adem und 
Aederchen, die es nach allen Richtungen durchziehen, 
Diese Adem stellen Schmelzfliisse dar, die beim 
Brande die Quarzkomer, aus denen sich der Quarzit 
zusammensetzt, fast ganzlich aufgelost haben. Bei 
gekreuzten Nieols (Abb. 2a) sieht man die Reste der 
ehemaligen Quarzkomer ais helle Flecken, und die

dem gleichen Kom angehorenden Teile sind durch 
ihre gleichzeitige Ausloschung nocli zu erkennen.

Abb. 3 und 3a zeigen einen Teil desselben Quarzit- 
kornes mit der angrenzenden Grundmasse bei star- 
kerer VergroBerung (SOOfach). Die Schmelzfliisse 
scheinen ihren Ursprang in der Grenzsehicht zu 
nehinen und verasteln sich in den einzelnen Quarz- 
individuen wie die Zweige eines Baumes. Die Grenz- 
schicht erscheint komig infolge des auskristallisierten 
Kristobalits, und auch in den Schmelzfliissen sieht 
man an den verschiedensten Stellen ausgeschiedene 
Kristobalitkiinichen, links unten sogar fast so stark 
wie in der Grcnzschicht. Im iibrigen haben die 
Schmelzfliisse schcinbar mehr ein glasiges Aiussehen, 
obgleich auch sie, wie Endell1) festgestellt hat, in 
Wirklichkeit aus Kristobalit bestehen.

Abb. 4 und 4a zeigen die Grundmasse des Steines 
bei 200facher VergróBerung. lian  sieht hier viele 
langgestreckte Kristallgebilde von Tridymit und 
dazwischen groGere Anhiiufungen korniger Kristobalit- 
massen, die vollstandig umgewandelte chemalige 
kleinere Quarzkornchen darstellen. Im polarisierten 
Licht erscheinen diese infolge ihrer schwachen 
Doppelbrechung ais feine Lichtpiinktchen. Es handelt 
sich hier um das „kontiiiuieiiiehe Netzwerk“ von 
wieder auskristallisierter Kieselsaure, das nach 
le Chateliera) die Festigkeit des Silikasteins bei hohen 
Temperaturen bedingt, „in dessen Poren sich die 
gesehmolzenen Massen ansammeln wie in einem 
Schwamme, ohne den 'Widerstand des Ganzen zu 
verringern.“ Yon Quarz ist dagegen keine Spur 
mehr zu entdecken.

Im ganzen enthalt nach diesem Befund der ge- 
brannte Stein ais Hauptbestandteil Kristobalit, 
daneben etwas unveranderten Quarz und noch 
weniger Tridymit. Hiermit stimmt auch die ąuanti- 
tative Untersuchung feingepulverter Silikasteine von 
Spotts Mc Dowell3) annahernd iiberein, die 70—71 % 
Kristobalit, 25—26 % Quarz und Silikate und etwa 
4 %  Tridymit ergab. Nur ist die Quarzmenge bei 
dem hier abgebildeten Stein wohl noch geringer.

Abb. 5—7 geben AufsehluB iiber das fernere 
Verhalten des Steines nach seinem Einbau im Koks
ofen. In Abb. 5 und 5a ist die Grundmasse bei 70- 
facher VergroBerung dargestellt. Das ganze Gefiige 
ist grober geworden, die Kristalle sind gewachsen, so 
daB sie bei dieser VergroBerung eine groBere Aus- 
dehnung besitzen ais vor dem Einbau bei 200faeher 
VergroBertmg. Das Gesichtsfeld wird nach allen 
Richtungen von groBen langgestrectóen Tridymit- 
kristallen durchzogen, die den Plauptbestandteil der 
Gnmdmasse bilden. Auf Abb. 6 und 6a, die, wie 
auch alle folgenden, bei 70faeher VergroBerung auf- 
genommen wurden, ist der Rest eines. ehemaligen 
kleinen Quarzitkornes zu sehen. Aus der um- 
gebenden Grundmasse sind die Tridymitkristalle in 
dasselbe vorgediungen und hineingewachsen, so daB 
man die Grenzen nicht mehr mit Sicherheit unter-

Buli. of the Am. Inst. of łling . Eng. 1916, Nov., 
025.
s)  Tonindustriezeitung 1911, 21. Sept., S. 1326.

1) St. u. E. 1913, 6. N o y ., S. 1858.
2) Comptea rendag 1917, 6. Aug.
8) A. a. O. S. 2038.
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scheidcn kann. Das Innere des Komes selbst besteht 
aus kornigem Kristobalit.

Abb. 7 und 7a geben einen Teil eines Magerungs- 
quarzitkornes wieder. Dieses besteht zum gro Gen 
Teile aus Kristobalit, doch auch hier haben sich 
uberall zwischen die kornige Masse langgestreckte 
Tridymitżwillinge hineingeschobcn. An anderen 
Stellen des Diinnschliffes ist dic Umwandlung der 
ehemaligen Quarzkorner bis zu Tridymit noch in 
starkerem MaBe vor sich gegangen. Eine vćillige 
Umwandlung des eingebauten Koksofensteines in 
Tridymit ist aber doch nicht erreicht worden, wenn 
auch die Grundmasse, abgesehcn vóń den sclilackigen 
Bestandteilen, naliezu aus reinem Tridymit besteht.

Abb. 8 und 8a zeigen ein griiCeres Quarzitkorn 
aus einem englischcn Silikastein, der, wie Abb. 2, 
gebrannt, aber noch nicht eingebaut war. Dieses 
zeigt das Adergeflecht von Schmelzfliissen, die den 
Quarz aufgelost und umgewandelt haben, in ganz 
ahnlieher Weise wie der amerikanische Stein. Der 
Ilohstoff stand fur die Untersuchung nicht zur Ver- 
fiigung, es ist aber wahrscheinlich, daB ein englischer 
Kohlensandstein zur Fabrikation yerwendet wurde. 
Audi dieser Stein hat sich gut bewahrt, wenn auch 
dio noch nicht umgowandelten Quarzstiickchen 
vielleicht etwas grober und weniger fein vertcilt 
sind ais bei dem amerikanischen Quarzit.

Die Abb. 9 bis 14a bringen das mikroskopische 
Bild ostdeutscher Silikasteine, die aus sihnischen 
Quarziten aus der Gegend von Niesky angefertigt 
worden sind. Wie aus Abb. 9 hervorgeht, die den 
Rohstoff darstellt, handelt es sich um einen durchaus 
kristallinischen (Juarzit. Abb. 10 und 10 a zeigen 
einen Teil eines groBcn Quarzitkornes aus einem 
angelieferten Probestcin, der sich schon dem auBeren 
Ansehen nach durch einen tadellosen Brand und 
gute Beschaffenheit auszeiclmete. Man findet hier 
das bei dem amerikanischen Stein in so yollendeter 
Weise entwickelte Adergeflecht wieder, jedoch sieht 
man zwischen den Adern bedeutend mehr unver- 
iinderten Quarz, ais es bei jenem der Fali war. 
Besonders ist dies aus der Abbildung bei gekreuzten 
Nicols ersichtlich; und doch lehrt ein Vergleich mit 
dem Rohstoff, daB die stattgefundenen Umwand- 
lungen schon ganz betrachtlich sind.

Abb. 11 und l l a  zeigen einen aus demselbeu 
Rohstoff und von derselben Fabrik hergestellten 
Stein von d u rc h sc h n itt l ic h e r  Beschaffenheit, der 
in der allgemein iiblichcn Weise ohne Aufwendung 
besonderer Sorgfalt gebrannt wurde. Hier ist yon 
einem Adergeflecht noch fast nichts zu erkennen. 
Nur sind die Konturen der Korner, die beim rohen 

, Quarzit in gewolmlichem Licht kaum zu unter- 
scheiden sind, deutlicher geworden. Auch die Ab
bildung in polarisiertem Licht zeigt noch wenig 
\rerandcrung gegeniiber dcm rohen Quarzit. Sie 
entspricht in ihrem Umwandlungsgrad etwa den 
von Wernicke gebracliten Abbildungen, aus dem er 
die Minderwertigkeit derartiger Steine herleitet.

Abb. 12 und 12a bringen das Bild eines eingebaut 
gcwesenen Steines derselben Sorte. Auch hier be
steht, wie bei Abb. 5, dic Grundmasse zum grofiten

Teil aus Tridymit, wahrend das griiCere Quarzitkorn 
Kristobalit und nur wenig dazwischcń gelagerten 
Tridymit enthalt (vergl. Abb. 7). Der Umwandlungs- 
grad des eingebaut gcwesenen Steines ist also un- 
gcfahr der gleichc wie beim amerikanischen Stein, 
doch ist die Grundmasse miirber, und kleinere darin 
enthaltene Quarzitkorner brechen Ieicht heraus. Das 
liegt nur daran, daB der Umwandlungsgrad des ein- 
baufertigen Steines nicht den Anforderungen ent- 
sprach, die daran zu stellen waren, und daB eine 
nachtraglich cingetretene Schwcllung im Ofen den 
festen Verband der Korner etwas gclockert hat.

.Einen anderen Stein derselben Herkunft, der 
wegen seines schlcchten Brandes nach dem Einbau 
vollst:indig miirbc und briichig wurde, zeigen die 
Abb. 13 und 14. Abb. 13 stellt ein groBes Quarzit- 
korn mitangrenzender Grundmasse dar. Das Quarzit- 
korn besteht nahezu aus reinem Kristobalit und liiBt 
die Anordnung der Iuistobalitkornchen innerhalb 
der ehemaligen Quarzindividuen sehr htibsch er
kennen. Das Korn selbst hat seine Festigkeit be
wahrt, aber die angrenzende Grundmasse ist miirbe 
geworden und zum Teil herausgebrochen, weil sie 
dem naclitriigliehcn Treiben des nicht geniigend um- 
gewandelten Quarzitkornes nicht widerstehen konnte. 
Wie die sich ausdehnenden Quarzitk6rner die Gnind- 
masse zu Fetzen zerrissen und zersprengt haben, 
zeigt die Abb. 14. Hier ist nichts von der organisehen 
Yerbindung zwischen Grundmasse und Quarzit- 
kornern zu ersehen, wie sie der amerikanische Stein 
zeigte, sondern jedes efiemalige Quarzitkorn liegt 
getrennt fiir sieli da. Dieses Bild gibt eine Erlauterung 
zu den Worten von le Chatelier, die dem oben ge- 
nannten Aufsatz entnommen sind:

„Wenn nacli dera Brande nicht umgewandelto Quarz- 
kijrner iibrig bleiben, und man daraufhin den Stein rasch 
auf eine Temperatur erhitzt, bei der sieh dor Quar?. 
sehnell umwandelt, so zerreifit die Ansehwellung, dio mit 
dieser Biidung verkniipft ist, das Netzwerk und raubt 
dem Silikaziegel seine Festigkeit. Bei der normalen 
Fabrikation eines gut gebrannten Steines findet dieselbe 
Ansehwellung sta tt in  dem Augenblicke, wo sich die 
grofien Quarzkorner, dio sich nur in ganz diinner Sehicht 
auflosen, dirckt umwandeln. Abor das Uebel ist in diesem 
Falle nicht so groS, weil das Anschwellen des Steines 
sich frei nach allen Baumriehtungen entwuckeln kann, 
und weil anderseits der Vorganj langsam genug ist, um 
zu gestatten, daB das Netzwerk sich an den Punkfcen 
frisch bilden kann, wo es zerrissen wordon ist.“ —

Demnacli ist an dem Vcrhalton des geschilderten 
minderwertigen Steines nicht der yerwendete Quarzit 
schuld gewesen, sondern, wie man aus einem Ver- 
gleich yon Abb. 10 und 12 mit Abb. 2 und 7 schlieBen 
kann, hatte man bei richtigem Brande und feinerer 
Mahlung aus demselben Quarzit Steine herstellen 
konnen, die dem ausgezeichneten amerikanischen 
Silikastein sehr nahe kamen.

Abb. 15 zeigt das Rohmaterial eines oster- 
reichischen Silikasteines. Es handelt .sich ebenfalls 
um einen rein kristallinischen Quarzit, dessen Gefrge 
Aehnlichkeit m it den deyonischen Quarziten des 
Rheinlandes hat. Abb. 16 und 16a bringen den 
Diiimschliff des aus diesem Rohmaterialńergestellten 
Steines„ Auch hier findet man die Anfiinge des. fur 
den amerikanischen Stein charakteristischen Ader-
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geflechtes, zwar in geringerem Mafie entwickclt ais 
bei Abb. 10, aber doch schon bcdeutend starker 
und deutliclier ais bei Abb. 11. Auch dieser Stein 
ist ein Beweis dafiir, dafi es bei richtigem Brennen 
moglich ware, bis zu der Umwandlungsstufe des 
amerikanischen Steines fortzuschreiten.

Abb. 17 bis 18a bringen die Bilder von SilikąJ 
stcincn, die aus rlioinischen, devonischen Quarziten 
hcrgestellt sind.

Abb. 17a zeigt groBe Aehnliclikeit m it der von 
Wernicke vcroffentlichten Abb. 5. Von einer Uin- 
wandlung der grofieren Quarzitkorner sind hier kaum 
Spuren zu entdecken, und von diesem Stein gilt 
alles, was Wernicke iiber die Minderwertigkeit der 
aus kristal 1 inisclien Quarzen hergestellten Silika- 
steine gesagt hat. Doch liegt auch dies hier nicht 
am Rohstoff, sondern am Brand. Gerade die rheini- 
schen Fabriken sind an die Verwendung der ihnen 
leicht zur Verfi'gung stehenden tertiiiren Quarzite 
derart gewolmt, dafi sie die sich langsam umwandeln- 
den kristallinischen Quarzite genau so behandeln 
und daher den Brand derselben auf einer zu friihen 
Stufe unterbrcchen. Leider war von diesem Stein- 
matenal ein besser gebrannter Stein nicht zu be- 
schaffen. DaB aber hier die Art der Umwandlung 
in der .gleichen Weise vor sich geht, wie bei dem 
amerikanischen Stein, zeigen die Abb. 18 und 18a, 
die ebenso wie Abb. 7 und 7a ein nach langerem 
Einbau im Koksofen umgewandeltes groBes Quarzit- 
korn darstellen. Auch hier sieht man Kristobalit- 
kiimer mit viel eingelagertem Tridymit. Doch ist 
der Zusammenhang dor ehemaligen Quarzitkorner 
vielfach stark gelockert, eben weil beim Brennen 
des Steines niclit die richtige Umwandlungsstufe 
erreicht worden war und das nachtragliche An- 
schwellen den Verband der Korner zerstort hat. Es 
liegt aber kein ersichtlicher Grund vor, warum dies 
Endergebnis das einzigmogliche und -notwendige 
gewesen ist. Wenn man nur auf dem Weg, dessen 
praktisch erreichbare Endstufe der amerikanische 
btein bedeutet, bei der Fabrikation des. Steines 
geniigend weit vorgeschritten wiire, so waren alle 
diese Uebelstiinde beseitigt gewesen.

Die folgenden Abbildungen zeigen Diinnschliffe 
einiger Steine, die aus v e rsc h ie d o n a rtig en  Quar- 
ziten angefertigt worden sind. Abb. 19 und 20 
gehoren zu einem Stein, der sich in der Praxis sehr 
gut bewahrt hat. E r ist aus einem Gemisch von 
tertiarem und Taunus- Quarzit hcrgestellt.

Abb. 19 und 19a zeigen ein groBes tertiares 
Quarzitkóm. Wie aus der Abbildung bei gekreuzten 
Nicols hervorgeht, ist nicht nur das ganze Basal- 
zement umgewandelt, sondern sanitliclie darin 
liegende Quarzkorner sind stark angefressen, sogar' 
das grofie Quarzkorn rechts oben zeigt beginnende 
Autlusiuig. Wenn man aber Abb. 19a mit deri 
Abb. 2a und 8a vergleicht, so kann man nicht sagen, 
daB die Umwandlung bei diesem Quarzitkorn einen 
hoheren Grad erreicht hat, ais bei den entsprechcnden 
gut gebrannten Felsąuarziten.

In Abb. 20 ist ein in dem gleichen Diinnschliff 
entlialtenes kristallinisches Quarzitkorn dargestcllt.

Auch dieses laBt bereits Umwandlungserscheinungen 
erkennen, wenn auch noch verhaltnismaBig sehwache. 
Es zeigt sich jedenfalls auch hier wiąder, daB ein 
Brand, der fiir tertiiire Quarzite yollig ausreicht, 
zur Umwandlung von Felsąuarziten noch nicht 
geniigt. Doch sind die Quarzkorner durch den 
Brand bereits starker angegriffen, ais es bei Abb. 17 
und bei der von Wernicke ais typisch fiir die Silika- 
steine aus kristallinischen Quarziten veroffentlichten 
Abb. 5 der Fali ist.

Der in Abb. 21 und 21a dargestellte Stein hat 
sachsischen Quarzit ais Rohstoff. Abb. 21 zeigt 
oben ein grofieres Quarzitkorn, in dem das Binde- 
mittel bereits umgewandelt, die groBen Quarzk6mer 
aber noch wenig angegriffen sind. Kleinere, in der 
Grundmasse liegende Quarzkornchen sind ziemlich 
stark angefressen. Unten befindet sich ein Quarzit- 
korn, das bereits vollig in IMstobalitkornchen um
gewandelt ist. Die sehr schwache Doppelbrechung 
derselben wird durch die Abb. 21a bei gekreuzten 
Nicols eben noch wiedergegeben.

In Abb. 21 kann man die Umrisse der ehemaligen 
Quarzkornchen noch verfolgen. Sie sind ziemlich 
groB, und da andere Quarzkomer der entsprechenden 
GrćiBe im Diinnschliff noch wenig umgewandelt sind, 
so kann es sich hier nur um vorgebrannten Quarzit 
handeln, der dem Rohstoff zugemischt worden ist. 
Im ganzen ist bei diesem Stein die Umwandlung 
der Korner weniger weit vorgeschritten ais bei dem 
vorigen.

Die Abb. 22 und 22a gehoren zwei verschiedenen 
Steincn an. Beide sind von der gleichen Fabrik aus 
dem gleichen Rohstoff, einem Gemisch von tertiiiren 
und Felsąuarziten, angefertigt und zeigen gegeniiber 
anderen Silikasteinen eine verhaltnismiiBig feine 
Mahlung. Der Unterschied zwischen den beiden 
Steinen liegt nur darin, daB sie in verschiedenen 
Oefen gebrannt worden sind. Abb. 22 gehort zu 
dem schlechter gebrannten Stein, Abb. 22a zu dem 
besser gebrannten. Auf den Abbildungen sind einige 
kleine Quarzitkomer dargestellt. Bei dem Stein 
Abb. 22 hat die Umwandlung noch kaum begonnen. 
Kur ein kleines Korn unterhalb der Mitte wird von 
einem deutlichen SchmelzfluB umrandet. In Abb. 22a 
sind dagegen samtliche Quarzkorner von Schmelz- 
fiiissen umrandet, zum Teil auch durchzogen. Hieraus 
ist deutlich zu sehen, daB der Stein Abb. 22a in der 
Umwandlung weiter vorgeschritten ist, und zwar 
hangt dies m it dem besseren Brando zusammen. Da 
infolge der feinen Mahlung die Grundmasse liber- 
wiegt, die wie uberall die Umwandlung bereits friih- 
zeitig durchgemacht hat, so bewahren sich diese 
beiden Steine nicht schlecht in der Praxis. Abb. 22a 
ist aber Abb. 22 iiberlegen und wiire es noch mehr, 
wenn der Brand noch weiter ausgedehnt worden ware, 
so daB der Umwandlungsgrad dem amerikanischen 
Stein gleich kame.

Die obigen Untersuchungsergebnisse beweisen, 
daB es tatsachlich Silikasteine aus Felsąuarziten 
gibt, die in der Umwandlung des Quarzes auf einer 
Stufe stehen, die den besten aus tertiiiren Quarziten 
hergestellten Steinen nichts nachgibt. Diese Stufe
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ist aber in den meisten Fallen nicht erreicht worden, 
weil der Brand auf einer zu fruhen Stufe abgebrochen 
wurde. Je besser der Brand der Steine gewesen ist, 
um so groCer ist die Annalicning an dieselbe. Dabei 
st gar nicht notig, wie Wernicke auf Gnmd yon 
Versuchen eines Blitarbeiters von le Gh atelier1) 
angibt, die kristallinisćhen Quarzite zu einem un- 
fiihlbarcn Pulver zu zermalilen, denn selbst recht 
groBe Felsąuarzitkorner koni) en einen liohen Um- 
wandlungsgrad erreichen (s. Abb. 2). In dem be- 
treffenden Aufsatz ist auch nicht gesagt, daB die 
Steine ganz aus unfiihlbarem Pulver liergestellt 
werden sollen, was praktisch nicht durchfuhrbar 
wiire, sondern die auf Gnmd der aus den Versuchen 
gewonnenen Erkenntnisse fabrikmafiig hergestellten 
Steine enthalten 30 % unfiihlbares Pulver und 70 % 
Korner von 1—8 mm. Sie werden bei 13000 im 
Tunnelofen gebrannt, einer vcrli;'iltnisma6ig sehr 
niedrigen Temperatur. Der Kalkzusatz betragt 
0,6% , d. h. 2 % auf das feine Pulver bereclmet. 
Trotzdem ergeben die aus den verschiedenartigsten 
Quarziten hergestellten Steine gleichmaCig gute 
Ware und halten iiber 200 Hitzen im Martinofen aus,

Es ist selbstverstandlich, daB der Grad der 
Mahlung einen gro Cen EinfluB auf die Giite der 
Steine hat. Das feine Materiał, das die Grundmasse 
der Steine bildet, wandelt sieli bedeutend raschcr 
um, ais die grofien Komer. Dies zcigen z. B. die 
Abb. 2 und 4, wo das Quarzitkorn noch unyeranderten 
Quarz aufweist, die Grundmasse dagegen iiberhaupt 
keinen Quarz mehr, dafiir aber eine Menge gut aus- 
gebildeter Tridymitkristalle enthalt. Ebenso sind in 
Abb. 22a die kleinen Quarzkornchcn sclion vćillig 
von der Grundmasse verschlungen, wahrend die 
groCen erst randliche Anfressungen zeigen. Eine • 
s ta u b fe in e  Mahlung verschiebt den Umwandlungs- 
grad der Grundmasse noch m ehr zugunsten der 
Tiidymitbildung. Die langen ineinander geschobencn 
Tridymitkeile bilden das Netzwerk, das nach den 
Angaben von le Chatelier den Steinen die Festigkeit 
verleiht. Wo das Netzwerk nicht gen i: gen d aus- 
gebildet ist, wie z. B. bei Abb. 14, tritt ein Zer- 
reiBen und Zerbrechen der Grundmasse sehr yiel 
leichter ein ais bei Steinen von einer Beschaffenheit, 
wie sie etwa Abb. 22 und 22a zeigen. Die gro Gen 
Quarzitkorner diirfen aber auch nicht fehlen, denn 
sie verleihen dem Netzwerk Halt und Stutze, und 
ein Stein, der nur aus staubformigem Materiał her- 
gestellt worden ware, wiirde eine Reihe von Nacti- 
teilen, nanilich trotz erhohter Druckfeśtigkeit eine 
geringere Braehfestigkeit (rergl. Spotts McDowell) 
und einen niedrigeren Schmelzpunkt aufweisen und 
zur Bildung von Rissen neigen. Doch wird in der 
Praxis nach dieser Richtung hin wegen der erhohten 
Kosten wohl kaiun ein Fehler gemacht werden. 
Mit Recht betont daher schon Dr. L a n g e 2) die Not- 
wendigkeit einer feinen Mahlung. Fur l a  Silika- 
steine fiir Martinofen yerwendet er ein Korn mit 
51,31 % Feinmehl unteihalb 0,5 mm. Eine grobere 
Mahlung liefert minderwertigere Stt ine. Fiir Koks-

1) Philippon, Comptea rendus 1917, 17 De?
*) St. u. JS. 1912, 17. Okt., S. 1732.

o fen s te in e  muB, wie auch Kenneth Seaver betont, 
die Mahlung noch feiner sein. Spotts McDowell 
gibt fiir Normalsteine eine Mahlung an, bei der 
56,5 % ais Feinmehl durch das Vierzig-Maschensieb 

• (0,37 mm Korngrofie) hindurchgehen, und fiir Form- 
steine 04,8 %. Wenn die Steinfabriken im all- 
gemeinen mehr Wert auf eine feine Mahlung legen 
wollten, so wiirde das sicher einen giinstigen EinfluB 
auf die Beschaffenheit der Steine liaben.

Aber mindestens ebenso wiclitig ware ein besseres 
Brennen. E n d e l l1) bringt ein sehr bekannt ge- 
wordenes Schaubild mitdeiiDniwandlungskurven von 
drei verschiedenen Quarziten bei melufachen Branden 
bis zu einer Temperatur yon 1450 °. Aus diesem 
geht horror, daB sich die tertiaren Quarzite sclion 
beim ersten Brande, die Felsąuarzite dagegen erst 
beim dni ten oder vierten Brande vóllig uingewaiideit 
haben. In demselben Aufsatze ist aber auch noch 
eine andere Zahlentafel enthalten2), die die Um- 
wandlung walnuBgroBer Stiicke der drei genannten 
Quarzite bei zweistiindiger Eihitzung auf ver- 
s cli i od en e T e m p e ra tu re n  bringt.

Qnar*
zit

Nr.

Qnalltiits-
bezeich-

nung

Spezifisches Gewicht

Roh
nach zwei-tUndlgem Erliitzen auf:

12J0
•O

14U0
o O

15'jO
o O

1G00
»c

1700
»0

i
i i

i i i

gut
m ittel

scb lech t

2 64 
2 i 5 
2 65

2,60 
2 63 
2 64

2,42
2,V 2
2,51

2,3)
2.31
2.31

2,32 
2 32 
2.40

2,21

Bei niedrigen Temperaturen ist noch ein schnelleres 
Wachsen des sogenannten guten Quarzites zu be- 
merken, bei 1500° dagegen haben sich diese Unter- 
schiede vollig yerwischt. D arau s fo lg t, daB 
m an, um  bei S ilik a s te in e n  aus F e lsą u a r-  
z ite n  einen  den  te r t ia r e n  Q u a rz ite n  ent- 
sp re c h e n d e n  U m w an d lu n g sg rad  zu er
re ic h e n , bei hó lie re r T e m p e ra tu r  brennen  
muB. Ein Yorbrennen der verwendeten Fels- 
ąuarzite, wie es yielfach empfohlen und auch mit 
giinstigem Erfolg durchgefiihrt wird (s. Abb. 21), 
wiirde dadurch vollkommen iiberfliissig werden. 
T a tsa c h e  is t ,  daB in A m erika  bei hoheren  
T e m p e ra tu re n  g e b r a n n t  w ird , wie z. B. aus 
der Arbeit yon Kenneth Seaver hervorgeht. Die 
Probesteine, die er zu seinen Yersuclien benutzte, 
und die alle aus einem Ofen von , ,a b so lu t nor- 
m alem  B ra n d e “ .entnommen wurden, waren nach 
seinen Angaben 40 Stunden lang einer Temperatur 
von 1540° ausgesetzt gewesen. In Erkenntnis der 
Notwendigkeit einer liohen Brenntemperatur hatte 
Heinrich Koppers bereits im Jahre 1908 beim Bau 
seiner ersten amerikanischen Koksofcnanlage in seiner 
„Spezifikation fiir Silikasteine“ 3) folgende Vor- 
schriften erlassen, die spater von der Koppers Com
pany iibernommen wurden:

„Alle Silikasteine sollen solange gebrannt werden, 
bis sie d i e  G r e n z e  i h r e r  V o l u m v o r g r o f i o -  
r u n g  e x r  e.i c h e n,  d. h. bis zu einer Temperatur, die

^  St. u. E. 1913, 23. Okt., S. 1774.
2) St. u. E. 1913, 6. Xov., S. 1855.
3) Veriiffentlicht z. B. in Searle, „Refraotory Mate- 

rials“, London 1917, S. 419.
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bei Segerkegel 26 (1580° C) Schmelzerscheinungen her- 
rorruft und den Segerkegel 20 (1530° C) vollig nieder- 
Hchmilzt. Die Steine miissen den oben angegebencn Tem
peraturen lange genug ausgesctzt sein, dali die Warme 
die gesamte Masse durchdringt. Die Ausdehnung des 
Eertigen Steines soli 3/ lę Zoll/Fuli (1,6 o/o) nicht iiber- 
steigen, wenn man sie bei einer Temperatur von 
2700 0 F  (14800 C) mifit. Nach wiederholtem E r- 
hit.zen und Abkiihlen sollen die Silikasteine k e i n o 
b l e i b e n d e  Ausdehnung zeigen."

Gleichzeitig wurde fiir die Silikamasse ein Kom 
von nicht iiber 1/ s Zoll GroBe vorgeschrieben, wo- 
dureh die notige feine Mahlung gesichert wurde.

Wenn man bedenkt, daB die Koppers-Company 
seit 1908 in Amerika iiber 90 % aller Nebencrzeug- 
nisse-Koksofen gebaut und fiir die Wandę und lioch- 
beanspruchte Partien aussehlieBlich Silikamaterial 
angewendet hat, so folgt daraus, daB ihre Vor- 
schriften Beachtung finden und, wenn auch zunachst 
widerwillig, von den Steinfabriken anerkannt werden 
muBten. Im ganzen entspricht heute, wie aus dem 
genannten Aufsatz von Spotts McDowell hervor- 
geht, das amerikanische Silikamaterial den hier auf- 
gestellten Bedingungen. Nach seinen Angaben betriigt 
in der Praxis die łineare Ausdehnung dos fertigen 
Silikasteincs gegeniiber dem rohen durchschnittlich 
*/„ bis 7/ ie Zoll/FuB (3,1 bis 3,6 %), wahrend die 
lineare th e o re tis c h e  Ausdehnung '4,35%  bei 
Kristobalit und 5,3 % bei Tridymit betragt. Die 
letztere wird natiirlich nicht erreicht, weil ein Teil 
der VolumcnvergroBerung durch den Porenraum 
ausgegliclien wird. Ferner hat die praktische Er- 
fahrung in Amerika gezeigt, daB die Ausdehnung 
eines gut gebrannten Steines bei Erliitzen auf Ofen- 
temperatur 3/ u  bis 1/ i  Zoll/FuB (1,6 bis 2,1 %) 
betragt. Dies sind alles Zahlen, die mit den Forde- 
rungen der Koppers-Gesellschaft gut in Einklang 
zu bringen sind.

Man hat es eben gelernt, das Brennen der Steine 
dem Rohstoff anzupassen, da kein Materiał vor- 
handen war, das man einem schwachen Brande 
anpassen konnte. Das nach diesen Vorschriften ge- 
brannte Silikamaterial bewahrte sich so auBerordent- 
lich gut, daB in Amerika fiir Koksofen iiberhaupt 
keine anderen ais Silikawande mehr gebaut werden. 
Hier soli aber nicht eingewendet werden, daB an die 
Qualitat der Koksofensteine keine allzu hohen An- 
spriiche gemacht zu werden brauchen, und daB sie 
eben einfach ais S ilik a s te in e  zw e ite r G ute 
zu bezeichnensind. Sicherlich braucht derSchm elz- 
punk t nicht ganz so hocli zu liegen wie bei den 
Steinen fiir Martinofen. Deshalb konnen auch 
Quarzite m it etwas mehr Verunreinigungen ver- 
wendet werden. Doch sind, wie aus der Arbeit von 
Kenneth Seaver hervorgeht, die amerikanischen 
Felsąuarzite von so groBer Reinheit, daB sie in dieser 
Beziehung den liochsten Anspriichen genigen. Was 
aber den U m w an d lu n g sg rad  des Quarzes und die 
mechanische Beschaffenheit und V o lu m en b estan - 
d igkeit der Steine betrifft, so werden an Koksofen
steine noch h o h ere  Anforderungen gestellt, da es bei 
den Wiinden und Fugen der Koksofen auf voll- 
standige Dichtigkejt ankommt. Das ablehnende 
Urteil von Wernicke in bezug auf die Felsąuarzite

bezieht sich aber gerade auf den U m w andlungs 
g rad  des Quarzes. Aus den vorliegenden Unter- 
suchungen geht jedoch hervor, daB auch sehr reine 
Felsąuarzite einen hohen Umwandlungsgrad er- 
reichen konnen, wenn sie nur bei geniigend hoher 
Temperatur gebrannt werden.

Vielfach werden auch giinstige Ergebnisse bei 
tieferen Temperaturen erzielt, dann muB aber die 
Ilohe der Temperatur durch die Dauer der Er- 
hitzung ersetzt werden.

Le Chatelier sagt dar iiber1): „Die Eifahrung 
scheint ais giinstigste Bedingung fiir die Bildung des 
Netzwerkes eine m e h re re  T age dauernde Er- 
hitzung auf 1450° anzuzeigen.11 In einem neueren 
in englischer Sprache erschienenen Aufsatze2) zieht 
er weiterhin die hohen Brenntemperaturen, welche 
die Amerikancr angeben, in Zweifel, da diese auf 
Segerkegelmessungen beruhten, die erfahrungsgemaB 
zu hohe Temperaturen anzeigten. Doch trifft dieser 
Einwand niclit das W esen der Sache, da die Tempe- 
raturangaben ałlgemein nach Segeikegel erfolgen, 
und die T em peraturd ifferenzen  doch wenigstens 
annahernd bestehen bleiben, wenn auch der Tempe- 
ra tu rg rad  tiefer liegt. Le Chatelier nimmt an, daB 
in den meisten Fallen nicht iiber 1400° gebrannt 
werde. Diese Temperatur geniige im allgcmeinen 
auch, vorausgesetzt, daB man sie la n g e  genug  
in n e h a lte . Auf Grund seiner Versuche m it dem 
ziemlich sclnver umwandelbaren Fontaineblnausand, 
der bei dreistiindiger Erhitzung auf 14000 mit 3 % 
Kalk eine Diclite von 2,46 annahm, glaubt er, daB 
man selbst bei den am schwierigsten umwandelnden 
Quarzen eine Temperatur von 14500 nicht zu iiber- 
sclireiten brauche. Die Bildung des Tridymit-Netz- 
werkes in der Schmelze muB nach seiner Ueber- 
zeugung in einem gewissen Gleichgewicht mit der 
Umwandlung der grofien Quarzkorner stehen, da 
eine zu rasche Umwandlung derselben, der nicht 
ein gut ausgebildetes Netzwerk das Gegengewicht 
lialt, leicht zu einer iibermaBigen Ausdehnung des 
ganzen Steines ftihren kann. Er driickt sieli folgender- 
maBen aus: „Vom theoretischen Standpunkt scheint 
es, daB die beste Art des Brennens darin bestehen 
wiirde, die Steine so schnell wie moglieh auf die 
Temperatur zu bringen, bei weleher sich die groB en 
Q u a rz k o rn e r  d i r e k t  a b e r  la n g sa m  um zu- 
w an d e ln  beginnen; dies wiirde dem tridymitischen 
Netzwerk Gelegenheit geben, sich schneller zu bilden, 
ais sich die einzelnen Korner umwandeln, was un- 
bedingt notig ist, um die Ausdehnung zu beschranken. 
Diese Temperatur muB dann la n g e  g en u g  in n e - 
g e h a l te n  werden, damit die Umwandlung der 
groBen Quarzkorner vollendet werden kann.“

Auch Spotts Mc Dowell3) mochte beim Brennen 
nicht iiber die Umwandlungstemperatur von Tridymit 
in Kristobalit bei 1470° hinausgehen. Gegen diese 
VorsiehtsmaBregel laBt sich einwenden, daB die Um
wandlung in Tridymit so langsam erfolgt, daB von

1) a. a. 0 . 1917, 6. Aug.
2) Buli. of the Am. Inst. of Ming. Eng. 1918, 

S. 1435/62, n .  Le Chatelier u. B. Bogitsch: „Tho Ma- 
nufacture of Silica Briek.“

3) a. a. O., S. 2046.
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ihr beim cinmaligen Brande nur die ersten Anfange 
zu erreichen sind, was auch die mikroskopische 
Untersuchung ergeben hat. Da scheint es doch 
wiehtiger, in erster Linie die Umwandlung der 
groBen Quarzkorner in Kristobalit wirklich durch- 
zufiihren, selbst wenn die dazu nćitige Temperatur 
iiber 1470° liegen sollte. Die Umwandlung in Tri- 
dymit, die nur mit geringen Volumenveranderungen 
verknupftist, erfolgt dann spater doch noch ganz 
von selbst.

Die Aufschliisse, die man aus der Prasis iiber 
eine geeignete Brenntemperatur gewinnen konnte, 
sind unzuverlassig und mitunter widerspruchsvoll, 
da, wic bereits erwahnt, im allgemeinen nur Tempe- 
raturangaben nach Segerkegel vorliegen. Diese sollen 
gerade in Silikaofcn oft unbrauchbare Werte er
geben. Kenneth Sćayer berichtet iiber ein haufig 
ganz unrcgelmaBiges Niederschmclzen derselben — 
der hohere Kegel oft vor dem niedrigen — und 
Spotts Mc Dowell behauptet in der angefiihrten Arbeit 
(S. 20(57):

„Dio Schmelzpunkto in don Silikaofcn mogen durch- 
schnittlich um 70°'tiefer liegon ais dio von don Fabri- 
kanten angogebonen Zahlen. Aber man kann os doch 
nicht mit Genauigkeit sagon, da die Segerkegel sehr 
irrefUhrendo Zahlon geb en, wenn sie in solehen Oefen 
gebraucht werdon."

Es ist zu bedaueri), daB in der Praxis nicht ofter 
vergleichende Versuclie mit wirklich einwandfreien 
Temperaturmessungen durchgefiihrt sind.

Daher kann man nur ganz allgemein sagen, daB 
bei der Silika-Fabrikation in Deutsehland weniger 
lange und stark gebrannt wird, ais in Amerika, und 
daB damit die Minderwertigkeit der aus Felsąuarziten 
hergestelltcn Silikasteine zusammenhangt. Vielfach 
werden ais Bi enntemperaturen Segerkegel 14 und 15 
gegeben, mitunter auch dariiber. Stein Abb. 21 u. 21a 
ist z. B. etwa 28 Stunden lang bei Segerkegel 14 
gebrannt worden, Stein Abb. 18 boi Segerkegel 14 
und 15 180 Stunden. Doch ist im letzteren Falle 
nicht gesagt, wie lange dio Hiichsttemperatur inne- 
gehalten wurde. Stein Abb. 16, der bei Seger
kegel 17, also bei einer hoheren Temperatur, 24 Stun
den lang gebrannt wurde, zeigt bereits eine bessere 
Umwandlung der groBen Quarzitkorner. Die Steine 
Abb. 22 und 22a sind beide bei Segerkegel 15 und 16 
gebrannt worden. Der erstere wurde 8 bis 10 Stunden

Umschau.
Fortschritte der Metallographie.

(April bis Juni 1920.)
1. A llgem eines.]

Dio Praxis b a t zwar schnell den hohen W ert dor 
m e ta llo g ra p h is c h e n  U n t e r s u e h u n g s v e r f  a l i r e n 1)
erkannt und sich zu eigen gomacht, aber bisher durchweg 
nur die vergleie!ionde mikroskopische Analyse bevorzugt, 
dic Darstellung des Schmelzdiagrammes dagegen zuruck- 
gestellt, ja  sógar vollstandig vernaehlassigt. Dies lag 
wohl daran, daB sich die Hauptforschungstatigkeit der 
Metallographie zunachst dem Eisen und Stahl ais don

’) VogeI: ,,Dio. Praxis und dio Metallographie“, 
Anzeiger fur Barg-, H uttcn- und Mascliinenwcsen 1920, 
7. April, S. 1813/4.

in einem Gasringofen gebrannt, dessen Kammer 
jeden seehsten Tag neu gefiillt wurde,'der zweite in 
einem Rundofen, bei dem die Zeit vom Einsetzen 
der einen Fiillung bis zur nachsten 18 Tage betrug. 
Doch kann man diese Brande, die unter so ver- 
schiedenartigen Verhaltnissen eifolgt sind, nicht 
ohne wciteres miteinander vergleichen. Besser ware 
es, wenn man die Temperaturmessungen nach Seger
kegel uberhaupt nicht ais alleinige Richtsclmur 
benutzen, sondern solange brennen wiirde, bis eine 
bestimmte mikroskopische Beschaffenheit erreicht 
worden ist. Vielleieht wiirde gar nicht einmal eine 
allzu hohe Temperatursteigerung dazu notig sein, 
wie z. B. aus Abb. 10 hervorgeht, wo der gute Brand 
des Steines eigentlich ein Zufallsergebnis ist. Einen 
h o h eren  K o h le n v e rb ra u ch  beim Brennen der 
Felsąuarzite wird man allerdings nicht umgehen 
konnen, wenn man ihn auch dureli ein feineres 
Mahlen etwas vermindern kann. Daher wird es sich 
immer von Fali zu Fali entseheiden, ob es w irt- 
s c h a f tl ic h e r  ist, die seltenen und teueren Find- 
lingsąuarzite bei einem geringen Brennstoffverbraucli 
zu verwerten oder leicht zugangliche und billigc 
Felsąuarzite zu verwenden und da Eiir wieder einen 
erhiiliten Kohlenverbrauch in den Kauf zu nehmen. 
D ie d ab e i e rz ie lte  W are k an n  a b e r in beiden 
F iillen g le ich w ertig  sein.

Z usam m enfassung .

Aus Felsąuarziten konnen Silikasteine hergestellt 
werden, deren Giite den aus tertiaren Quarziten 
hergestelltcn Steinen entspricht. Diese Steine wcisen 
unter deni Mikroskop eine weit vorgeschrittene Uni- 
wandlung auch der groBen Quarzitkorner auf. Eine 
derartige Umwandlung des Quarzes laBt sich bei 
Steinen aus Felsąuarziten erreichen dureh An- 
wendung hoher Brenntemperaturen, wie sie z. B. in 
Amerika ublicli sind. Der Umwandlungsgrad der 
deutschen aus Felsąuarziten hergestelltcn Silika
steine steht im allgemeinen auf einer sehr tiefen 
Stufe, doch zeigt der mikroskopische Bcfund ge- 
legentlich vorkommender besser gebrannter Steine, 
daB es wohl moglich ware, dureh Anpassung der 
Fabrikationsbedingungen an den Rohstoff eine Ware 
zu erzielcn, die den aus tertiaren Quarziten lrer- 
gestellten Steinen nicht nachsteht.

wichtigsten Baustoffon zuwandto und dio erlangton 
Ergebnisse erst spator langsam auf andere Legiorungs- 
gemisehe anzuwenden vcrauohto. Die Apparatur zur 
Darstellung von Schmelzdiagrammon glaubto man ent- 
behren zu konnen, da dieser Teil der Metallographie fur 
weniger notwendig angesehen wurde. Die Erfahrungen 
des Krieges haben auch in dieser Beziehung zu einer 
Wandlung der Ansichton gefuhrt. Die Metallnot sollte 
dureh Ersatzlegierungen und neuo, vorher kaum gelcannte 
Metallgemische behoben werden. Die Mctallograpliie 
sollte hierbei den EinfluB der angewandten Vergutungs- 
verfahren stetig boobachten, und man nahm an, daB 
die Ergcbnisso der Staliluntersuchungen ohne weiterea 
auoh auf andero Łegicrungsgemische iibertragen werden 
konnten. Fiir dio goeig lete Ausfuhrung derartiger 
Versucho und Untcrsuchungen, zu denen auch dio Auf- 
stellung von Schmclzdiagrammen gehort, deren Kenntnis 
Vóraussetzung fur eine saohgemaBe Gluhbehandlung bzw
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AbbildangG und 6a. Desgl. rn t Rest eines kleinen 
Quarzitkornes.

Abbildung 1. Barobooąuarzlt.

Abbildung 9. Ostdeuttcher 
Quarzit.

Abbildung 2 und 2 a. Stein aus Barobooquarzit. Abbildung 3. Deegl. wie Abb. 2

Abbildung 10 und lOa. Os.deutscher SUsił. Abbildung 11 und lla . Ostdeutscher Stein gew<ihnlich*r GUte.

* Aufier Abb. 3, 3a, 4 und 4a mit 200faoher Vergi6flerung ist die VergroBerung stets 70fach.

Abbildung3a. Desgl. wie Abb. 2. Abbildung 4 und 4a. Grundmasse des Sleines. Abbildung 5 Dtfgl. wie Abb. 4. 
Gebrauchter Stein.

Abbildung 7a. Dejgl. wie Abb. 7. Abbildung S und Sa. Quarzitkorn aus einem 
englischen Stein.

Abbildung 5a. Desgl. w’ie Abb. 4. 
Gebrauchter Stein.

Abbildung 7. Magerungs- 
Quarzitkom.



Abbildung 17 und 17a. Ehcinlscher Stein (Devon'.

Abbildung 12 und 12a. Ostdeulscher Stein, 
gebraucbt.

i!
Abbildung 16 und IGa. Oesterieichischer Stein.

Abbilduug 19 und 19a. Ftein aus tertiiirem ucd 
Taunus<iuamt.

Abbildung-18 und 18a. DcsgL wie Abb. 17.

Abbildung 21. und 21a. Sachsischer Stein.

Abbildung 20 und 20a. Pe»gl. wie Abb. 19.

Abbildung 22. Stein aus Abbildung 22a. Desgl. wie 
tertiiirem und Felsąuardt, Abb. 22, besser gebrannt. 

schlechter gebrannt.

ADDuaung 14. Desgl. wie Abbildung 15. Bohsfcjff fUr 
Abb. 13. osterreichischen Silikastein.

Abbildung 13 ur.d 13a. O td-ułsch*r Silikastein, 
schlecht gebrannt, gebraucht.
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Vergiitung ist, verfiigton eigcntlich nur die Versuehs- 
anatalten der Hochsehulen und groGeren Werko iiber 
Einrichtungcn und Erfahrungen. Allgcmein sollte ńobcn 
der Metallmikroskopie der Erforsehun? des Gefiigeauf- 
baus der Legierungen und dom Studium der Wand- 
lungen dieses Gcfiiges durch warmetechnische Beliand- 
lungen bcsondere Aufmcrksamkeit geschenkt und fur 
einen Ausbau der thermischen Analyso Sorgo getraf,,cn 
werden.

Kubon der Ersohmolzung neuer Legierungen und der 
Erprobung ihrer Eigenschaften sowio der Verbesserungs- 
mpglichkeiten durch geeignete Warmebehandiung findet 
die Metallographie in dor Praxis ein fruclitbares Be- 
tatigungsfeld in der Ausiibung oinor Betriebskontrolla 
und der Ueberwachung dor Gluhereibetriebe, wofiir eben- 
ialls dio genauo Kenntnis der Schmelzdiagramme un- 
umgiinglich notwendig ist.

Ausfuhrungen in iihnliohem Sinne uber Anwendung 
und Nutzen des M ik ro sk o p s  bei d e r  W&r me be ha nd -  
lung von S ta iil maehten A. S a tiy o u r1) und im An- 
•chluB an diesen Aufsatz G. K. B u rg ess1). Da beide 
Aufsatze k.tnm nouo Gesichtspunkte onthaltori, eriibrigt 
iicli oin weiteres Eingehen. Desgloiohen durfte ein bloCor 
Hinwois auf eine Arbeit von E ' r i quo T o u ced a ’) ge- 
niigen, die sich m it Nutzen und Wesen der mi k r o s k op i -  
«chen P r u f u n g  \ron so h m ied b aro m  E isen  bofaBt.

Keino noch so ubersióhtlich angeiegto Zahlentafel 
Tcrmag jencn raschen Liebcrbliek zu bieten, don eine 
gr aphi scho Da r s t e l l u n g  crmoglicht. Doch bietet die 
Darstellung von mohr ais zwei Komponenten iii einer

Abbildung 1. Graphische D arstellung ron drei Kom ponenten.

Ebene Sehwierigkeiten. Eine gewisse Uebung ist fur da3 
Ycrstandnis der Darstellung mit Dreieckskoordinaten 
erforderiich (Abb. 1). Innerhalb des Dreieekś bedeuten 
die Abstande (a, b, o) eines Punktes von den drei Seiten 
die drei Komponenten. Ihre Summę ist nach einem Satze 
der Geometrie eine konstantę GroBe und wird gleicli 
100 % gesetzt (a +  b +  c =  100 %.) So entspricht jeder 
llisehung der drei Komponenten A, B und C ein ein- 
deutig bestimmter Punkt des Dreiecks. Die' Darstellung 
von me h r  ai s  dre i  K o m p o n e n t e n  in einer Ebene 
war bisher nicht moglich. Die Anwendung des Tetraeders 
fiir vier Kómponenton ist zwar moglich, aber sehr un- 
uandlich. Eine Darstellung mit Hiife von Pr. jektionen 
Oder Schnitten verUert an Einfachheit und .Uebersieht 
und maoht es fast unmoglich, zu diesen vier Variabeln 
Yielleicht noch eine resultierende Eigenschaft, wie Sclimelz- 
punkt, H artę u. a. m., darzustellen. Mehr ais vier 
yariabeln m it einer resultierenden Funktion lieBen sioh 
uberhaupt nicht, auch nicht raumlioh, zur Darstellung 
bringen. Fiir den Bereieh der Miachungen, d. h. einer 
konstanten Summę aller Komponenten, gibt es nun eine 
emfaehe Losung, die Rudol f  Krul l a*)  kurz skizziert und 
zur Erprobung und Verwendung bei Sonderstahlen, 
■oronzen u. a. m. empfiehjt. Das Verfahren ist sehr ein-

J) The Iron  Age 1920, 3. Juni, S. 1680/9..
• ) The Iron Trade Reyfew 1920, 17. Juni, S. 1758/60;

Ihe Tron Age 1920, 17. Juni, S. 1717/20.
3), The Iro» Trade Revie.v 1920, 4. Marz, S. 704/5:

*oundry 1920, 15. Marz, S. 237/8.
*) Zeitsohrifc fur Metallkunde 1920, 1. Marz, S. 81/4.

VIII lt

fach: Von den Dreieckskoordinaten A, B und C (Abb. 2) 
wird letztere in drei weitere Komponenten zerlegt, fur 
die das kleinere, gestrichelt gezeiehnetc Teiidreieck gilt, 
das seine Spitze in P  hat. Ihre Summo, d +  e +  f, ent- 
spricht der GroBe von G. Die Yerbindungalinie beider 
Punktc stellt dann die Charakteristik der Mischung 
a + b + d + e + f =  100 % dar. Durch den Uebergang 
vom Punkt zur Strecke werden dann fiinf Komponenten 
zum Ausdruck gebraeht. Dieser Vorgang laBt sich beliebig 
oft wicdorholen, doch durfte im allgemeinen die Zahl der 
in B jtrach t kommenden Komponenten uber fiinf nicht 
hinausgehen.

KruIIa bemangclt dann die seltene Anwendung 
logarithmisoher Darstellungen, die fast ausschlieBlich bei 
der Darstellung von ausgesprochon logu rithmisehen 
Funktioncn Verwendung finden. tiotzdem sie oft in 
besonderer Weise geeignet sind, Einblicke in verwickelte 
Beziehungen zu vermitteln, so z. B. in dem Falle, wenn 
Kleinstes und GroBes gleichzeitig bcobachtot werden 
so.ll. Fiir die Darstellung der Eigenschaften Ycrdiinnter 
Losungen hat sich das logarithmische Verfahren sehon 
grnBe Verbroitung errungen. Seine Anwendung auf dio 
Kenntliehmachung der Einfiiisse geringer Zusatze zu 
Mctallen, z. B. auf Hartę, Leitfahigkeit und Tempcratur- 
koeffizient, durfte eieh sehr empfehlen.

2. P ru fu n g sv e rfa h re n .

Die makroskopisohen Untersuchungen crlauben, die 
Aufeinanderfolgo der verschiedenen Geftigezonon zu er- 
kennen, dio wahrend der Erstarrung des in Metallkokillen

Abbildung 1 . Graphischt D arstellung von (Un£ Kom ponenten.

oder in Sand gegossenen Stahles entstehen. An Harnl 
dieser Zonen kónnen tlie TJntersehiede in der mittleren 
Abkulilungsgeschwindigkeit des fliissigen MetalIcS fest- 
gelegt werden, die bei B;ocken gleieher A rt bestehen. Die 
Zonen geben jedoch keinen Anhalt u b e r  d as  F o r t-  
lo h re ite n  d e r  A b k u h l u n g  im I n n e r n  des B lockes; 
diese Kenntnis ist fur die Bcwertung der Kokillenformen 
notwendig. D esco las und P r ś t e t ' )  geben ein Pruf- 
verfahren an, das auf dem Querschnitt rohgegóssener 
Blocke Aufzeichnungen von senkreeht zu den Erstarrungs- 
oberflaehen des Metalles verlaufenden Linien ermogiicht.

Aetztm andie sorgf iiltig gefeilte und poliert-e Oberfliiche 
einer zuvor auf eine Temperatur oberhalb der Umwand- 
lungspunlcte erhitzten undnormal auf /immer^emperatur 
ęrfcalteten Stahlprobe mit verdunnter Schwefelsaure (1 : 5), 
so treten  naoh dem Abwasohen mit. Wasser glanzendo 
Fleeken yon perlmutterartigem Aussehen auf, dereń 
Ausdehnung m it der Erliitzungstemperatur und der 
Langsamkeit der Abkuhlung waehst. Ntihert sich die 
erreiehte Ilochsttem peratur der Sehmelztemperatur, so 
sind dio Fleeken deutlich orientiert und laufen, wie aus 
Abb. 3 ersichtlich ist, senkreeht zii den isothermen Ober- 
flachen, die zu Beginn der Erstarrung in dem Metali 
yerteilt liegen. Ausgluhen bei einer dieht oberhalb der 
Umwandl ungspunkte des Metalles liegenden Temperatur, 
wodurch eine Normalisierung des K ornes' herbeigefiihrt 
wird, yerhindert die Aetzung. Auch in gewohnlieh durch- 
gesclimiedetem Mai/erial gtlixigo oie uient. Die Aetzung 
m diesen Stucken kommt wieder zum Vorsehem nach

Le Genie Ciyil 1920, 8. Mai, S. 440.
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Erhitzung auf hohe Temperaturen (iiber 1400 °) und 
normaler Abkiifilung.

Die Siohtbarkeit dieser Flceken hangt von der N atur 
dea Metalles ab und ist in sehr weiohęm FluBeisen deut- 
lieher ais in hartem Stahl. Die durch die zu prufenden 
Querscliriittsfliiohen geschnittenen Metallkorner lassen 
nach dem Aetzen bei geeignetem Lichtauffall glanzonde 
Flecken erkennen. Die Lage der Fiecken weehselt also 
auf ein und derselben Obertlache je nach dem Winkel, 
unter dem man pruffc, aber da die Kornorientierung sich 
nicht iindert, bleibt das Gesamtbild das gleiche; die 
Linieli halten ihre festjiegende Richtung bei. Dio liellcn 
Flecken entsprechcn immer dein Ferritauftreten.

In den W erkstatten, iti denen die Zenientation prak- 
tiseh angewemtet wird, wird die Prufung dieser Warmo- 
bohandlung iui allgemeinen in der Weise vorgenommen, 
daB in jeden Ilartekasten eine oder mehrere zylindrische 
Proben von ungofahr 8 bis 20 mm Durchmesser und 
50 nim Lange eingelegt und diese Proben der glcichen 
Bohandlung unterworfen werden, wie die zu liartenden 
Stuoke. Beim Herausnehmen aus den Kaston werden 
die erkalteten Probestabe schnell auf 775 bis 800° er- 
warmt, in Wasser ab^eschreckt und ubergebrochcn. Auf 
der Bruchflache lassen sich zwei Zonen erkennen, die
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Abbildung 3. Blockauerselmitt nach einem Torfu hron von 
Descolas und l ’rćtet geHtit, das das Fortscljreiten dor 

Er=tarrung im Innern des Blockcs kenntlicli maciit.

Kernzone mit groBem glanzendem Korn und die AuBen- 
zone mit feinem Korn. Die Dicke letzterer Schicht wird 
festgestcllt, sie stellt die Zementationstiefe dar. Die 
Prufung in dieser bcschriebenen Art ist schnell auszu- 
fuhren, jedoch ist sie nicht ganz einwandfrei. Zunachst 
ist es schwierig, mit dcm Auge eine Dicke von hochstens 
1(7 It his 12/io mrn au  ̂ '/la nim genau zu schatzen; die Grenze 
der beiden Z-men ist mit dem Auge schleoht zu erkennen, 
auch ein -Mikroskop nach A rt der Mikroskopo fur Brinell- 
jji&rtebestiinm ungen reicht nicht aus. AuBerdom ist die 
foinkiirnigc AuBenschicht abhangig von der vor der Ab- 
schruekung yorgenommenen Erhitzung, wodurch uber- 
hitztes Materiał regeneiiert wird. Wurde die Ab
schrecktemperatur so hoch gewahlt, daB auch das 
dio Kernzone bildendo weiche FluBeisen in den Zustand 
dor fosten Losung ubergefuhrt. wiirde, so wurde der ganze 
Q iur3chnitt feinkornig erscheinen und eine Bestimmung 
der Zementationsschicht unrnoglich sein. Ein yerbesscrtes 
Ve r f ah r cn  zur  P r u f u n g  der  Z e me n t a t i o n s t i e f e  
an  a b g e s c h r e c k t c n  P r ob e n  von Je a n  Ga l i bpur g  
und M arcel Ba l i ay ' )  besteht in der Vorwendung des 
gteadschen Kupforatzmittels. Von den Gefugebestand- 
teilen dyr Eisen-Kohlenstoff-Legierungen im ausgegluhten 
Zustande iiberzieht sich beim Eintauchen in dieses Reagens 
der Ferrit am leichtesten mit Kupfer; Zementit zeigt 
selbst nach einer Aetzung von 30 Minuten Dauer keinen

Kupfcrniederschlag; Perlit nimmt eine mittlere Stellung 
ein. Von den Gefiigebeśtandteilen abgeschreckter Eisen- 
Kolilenstoff-Legieru ngen bedeckt sich de r beim A bseli recken 
eines wenig iibereutektisehen Stahles von 1200 bis l.'i00 • 
erhaltene Austenit-M artensit sehr langsam; auf Martensit 
schlagt sich das Kupfer um so schneller nieder, je kolilen- 
stoffarmer er ist; M artensit mit 0,80 %  C uberzieht sich 
sehr langsam, viel langsamer ais alle anderen Geftige- 
bestandteile, mit Ausnahme von Zementit. Troostit, 
Osmondit und Sorbit yerhalten sich wie Perlit, d. li. der 
Kupferniedersehlag yollzielit sich schneller ais beim 
M artensit und langsamer ais beim Ferrit.

, Bei den zementierten Stucken besteht nun nach 
dem Abschrecken von S000 der Kern aus Ferrit und 
Spuren Martensit, die AuBenschicht aus Martensit mit 
tingefalir 0,!) % C. Aetzt man also den CJiiersehniU einer 
soichen Probe mit dem genannten Reagens, so uberzieht 
sich die Kernzone schnell mit Kupfer, wahrend die AuBcn- 
zone unangegriffen bleibt. Dic Uebcrgangsschiclit tiint 
sich allmahlich ab. jedoch ist die allmahliche Kupfer- 
abnahme unabhiingig von der Abschrecktemperatur. 
Martensit, der sich bei hoherer Abschrecktemperatur 
auf Kosten des Ferrits bildet, ist sehr kohlenstoffarm 
und wird sehr leicht m it Kupfer uberzogen. Ais Aetz-

Abbildung 4. Ncurr Illuminator fur Mikroskope.

flussigkeiś cmpfehlen Galibourg und Ballay eine Losung 
von 100 cm3 Alkohol, 1 cm3 Salzsaure und 2 gCu CU . 2 H20. 
Ais Aetzdauer geniigt eine Zeit von 45 sok. Die Zonicn- 
tationstiefe kann mittels Mikroskops genau abgelesen 
werden, uberhaupt kann die in dieser Form sehr einfache 
Prufung an unp iliertcn Proben innerhalb weniger Minutcn 
in der W erkstatt von angelerntem Porsonal ausgefulirt 
werden.

Das Auf f i n d e n  v o n  Ober f  la c lie n r is s e n  an 
b la n k e n  Ma s c h i n e n t e i l c n ,  insbesondere. an lioch- 
beanspruchten Achsen von Kraftwagen und Flugzeugen, 
f e r n e r  a n  g e h a r t e t e n  We r k z o ug e n ,  wie Frasern, 
Kalibern u. a. m., ist eine wiohtige Aufgabe. Ein von 
P. W ilh. D o h m e r 1) besprochenes, einer amerikanischen 
Zeitschrift entnommenes Vcrfahren, dnS infolge seiner 
Einfachheit und Sichcrheit gecignet erschcint, eine sehr 
wichtige Erganzung unserer bisher bekannten Hilfsmittel 
beim Auffinden von Oberflicheiirissen an geharteten 
Gegenstanden aus Stahl zu bilden, durfte von Intercsse 
sein. Der dem Verfahren zugrunde Iiegende Gedanke ist 
die Gruppierung kleiner Eisenteilchen durch ein Magnet- 
feld. Infolge des Erdmagnetismus ist jeder Stahl ein 
Saramler der Erdkraftlinien. An solehen Stellen, wo Risse 
yorhanden sind, werden diese Kraftlinien entlang den 
Erdkraftlinien abgelenkt. Bringt man nun fein ycrteijtes 
Eiseiipuiver auf ein derartiges Werkstuck, so gruppieren

l) Revue da Mótallurgie 1920, Marz, S. 216/21. l) W erkstattstcchnik 1920, 1. Mai, S. 259/60.
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«ich die einzelnen Teilchen dem Verlauf der Kraftiinien- 
abltmkimg entsprechend und bildeit so ein Bi!d der Risse.

Praktisch wird das Verfahren so ausgelahrt, daB 
man den feinen Sohloifschlamm von Schleifmasćjiincn, 
am boston von Nallrumlschleifmaseliinon. sammelt, scharf 
troeknet, wieder sorgfaltig zerkleinert und in ein helles, 
■durclisichtiges Oel gibt; nach vorherigem gutem Um- 
ruliren tauclit man das z il  untersuehende Werkstuek in 
dieses Oel; es uberzieht sieli mit einer Oelschieht. Die in 
■dieser enthaltenen feinen Eisen teilchen gruppieren sich 
cntsprechend den von den Bisach aiisgchenden Magnet- 
fcltleni und gestatten su das Auffinden von Storungen 
im Matorialzimmmenhang.

(i. R. B o lsm -e r1) empfiehlt die Y e r we n d u n g  
m i k r o s k o p i s c h e r  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  Losung  
s e h u i e r i g e r  GieBerei f  r agen,  in der Hauptsache der 
WS rnieboIlandluilg von StahlguB und GuBcison. Die all- 
gemein gohaltenen Auafuhrungen bieten nichls Neues. 
In Deutschland werden Stalligulluntersuchungen haufig 
ausgefiihrt, wiihrend GrauguBuntersuchungen auch bei 
uns seltoncr vorgenommon werden.

Eine Voioffentlicliung von W. E. Ruder*)  uber den 
Kaehwei s  yon Fe h l s t e l l e n  in M e ta llen  m it 
l t i i ntgens t  ralil en gipfelt in dem Solił u B. daB mit der 
zurzeit zur Verfugung stehenden A pparaturdie praktische 
Verwendung der Rontgenmctallngraphie bei Stulił im 
allgemeincn auf eine Tiefe von 37,5 mm beśchrankt ist. 
Fur reine Forschungszweekc und mit besonderer App iratur 
ist es moglich, etwas groliore Diokon zu untersuchen, 
jedoeh wird die Erzielung und Deutnng der Ergebnisse 
mit zunohmender Dieke immer schwieriger. Einscliliisse 
konnen nur dann nnchgou icscn werden, wenn sie so stark 
ausgebildet sind, daB sie an freier Oberflache auch mit 
bloIJem Auge wahrnehmbar sind; llaarrisse und sehr 
klcinc iiiehtmotaliische Einsohliisse sind selir schwer 
festzustellen.

3. E i n r i c h t u n g c n  u n d  App a r a t o .
Ein von Professor Sil v e r m a n 3) yon der Universitat 

Pittsburgh konstruierter ne ue r  J l l u n i i n a t o r  f u r  
M ikroskopii (a. Abb. 4) besteht ans einer etwa 0 mm 
weiton, ringformig gebogenen Glasrohre, die ein einziges 
Wolframladżjien enthalt. .Mittels eines patentierten Halters 
wird er am Objektiy des Mikri skeps festgeklemmt. Die 
Lampe ist versill>ert, infolgedessen wird das Licht un- 
jiiiltclbar auf die zu untersnchcndo Probe geworfen; kcin 
Nebeulicht stiirt oder iiberanstrengt das Auge. Bei 
Benutzung von 110- oder 220-Volt-Lichtloilungen nmB 
■der Jllum inator in Vert)indung mit einem Rheostaten 
vervvendet werden. Photographische Aufnahmen sollen 
mit diesem neuen Jllum inatorschnoller ais mit vertikalen 
Jlluminatoren, in 10 bis 40 sek, gemacht werden konnen, 
auch sollen die Aufnahmen die Einzelheiten der Probe 
besser eikcnnen lassen.

Bei metallographischen Untersuchungen ist es eine 
Erleichterung, wenn man das P h o t o g r a p h i e r c n  ge- 
u t z t e r  Schl i f f e  bei  ge r i ng e n  VergroBer t i ngen 
mit der gleichen Beleuchtungsart, d. h. mit vertikaler 
Belouchtung, ausfuhren kann wie bei starken VergroBe- 
Tiuigen. Aolinliehe, wenn in gewissen Einzelheiten auch 
etivas versćhiedeneVerfahren, wie lelzthin F. B .P u le y 4) 
wschrieb, wendet J . II. G. Monypenny®)  an. Fur sehr 
schwache VergroBorungcn (ein- bis vierfach) benutzt er 
praktisch das gleiclic Verfaliren wie Foley unter yer
wendung eines 140-mm-Anastigmates. Bei stiirkeren Ver- 
griilJerungen (9- bis 25fach) verwendet Monypenny eine 
lió-mm-Projcktiunslinse von ZeiB, wobei eine etwas ab- 
geiinderte Beleuchtungsart angewandt wird. Die in Abb. 5 
■wiedergegobenc Anordnung zeigt die 35-min-Linse A 
an der llilcroskoprohrć befestigt. Der Kondensor D bringt 
•ein betraehtlioh vergr6Bertcs Bild der Liclitąuelle C 
iH-ryor; letzterc besteht aus einer kurzlich an dieser Stelle*)

‘) The FoundryTrade Journal 1920, April, S. 279/85.
!) The Iron Age 1920, 8. April, S. 1027/8.
3) The Iron Ace 1920, 1. April. S. 950.
*) St. u. E. 1920, 10. Juni, S. 788.
‘ ) Chem. Met. Eng. 1920, 12. Mai. S. 882/3.
e) St. u. E. 1920, 9./16. Leiem ber, S. 1672.

beschriebcnen Punktlampe; sie soli naoh Monypennys 
Lrfahrung die beste bisher fur pliotomikroskopische 
Zweeke auf den Markt gebrachte l.ichtąuelle sein. Das 
yergroBertc Bild ist auf Punkt E. in der Kalie des zwciten 
Kondensers I ,  eingestellt; letkten r  seinerseits stellt das 
Bild nach der Reflektion durch ein Glas um 4 5 “ und 
dic Schliffoberflacho auf die Linse A ein, w ie es in Abb. 5 
durch eine gestrichelte Linie angedeutet ist. Die ver- 
wondoten Kondensor haben einen Durchmesser von 
54 mm und eine Brennwcite von 66,7 nim; hiermit konnen 
Schliifc von 25 mm Durchmesser bcleuchtet werden, 
was vi lila uf genugt, da das Feld der Linse nur ungefiilir
1.) mm im Durchmesser groB ist. Die Belichtungszeit fuc 
die gegebóne Anordnung ist ungefahr 2 bis 4 sek. lat 
die Mikroskoprohre nicht sehr weit — Monypenny be- 
nutzte ein von der birm a Wataon in London erbautes 
Mikroskop mit einer sehr weiten (50 mm) und verhiiltnis- 
miiBig kurzeń (110 mm) Rohre —, so wird naturlich daa 
Beobaeht ungsfeld verklcinert; in aolehen Fiillen arbeitet 
man praktisch ohne Mikroskop und montiert dio Linao 
auf einer kki.ien Vorrichtung vorne an der Kamera.

Ais neue L a b o r a t o r i u m s g e r a t e  empfiehlt und 
beschfeibt M. von S c h w a r z 1) Exsiklvatoreneinsatzc zum 
Aufbewahren von Metallschliifen und Ansclilulliclemmen 
fiir die Driilite von Tliermoeiementen. Bisher wurden 
von don Metallographen meist Exsikkatoren zum Auf
bewahren der Metallschliffe yerwehdet, wie sie im chemi- 
schen LT-boratorium iiblich sind. Sie besaBen aber nur 
ein geringes Fassungaverm6gcn. Die neuen Exsild«itoren 
sind m it mehreren Einsatzen aus Asbestzement aua-

Abbildun;? 5. Anordnung fu r TergroGeruniren ron X 9 bis X 25 
unter Verwendung einer 35 mm  ZeiB’schen Projekiionslinse.

'geriistet, deren Abstand durch eine entsprechende Vor- 
richtung geregelt werden kann. Die Hohe der Exsik- 
katorenglceke und damit der Plattengestelle kann bc- 
liebig gewahlt werden. Die besehiiebenen AnsehluB- 
klemmen verbinden die Driilite der Thermoelemente mit 
den Fernleitungen in gerader Riehtung. Zur Schoniing 
der Elelnietalldrahtc beim Einspannen ist eine Klemm- 
vorriehtung angewendet, wie sie ahnlich zum Einspannen 
der Drillbohrer dient. Eine konische Schrai benspindel 
ist durch zwei feine Sagesehnitte in vier Backen zerlegt, 
die durch eine Schraubenmuttcr an den Draht gopreBt 
werden. Dic andere Seite der Klemmen besitzt eine 
groIJere B >hrung. in welcher der Draht der Fernlcitung 
durch eine seitliehe Schraube befestigt werden kann.

Eine kurze Zusammenfassung der Gesichtspuiikte 
fur die Einriehtung einer n e uz e i t l i c hen  Har t e r e i -  
uiul Vt>rgutungsanl age sowio der zur Verarboitung 
kommentlen Materialien, ihre Behandlung untl Unter- 
suchung gibt A. J le s s e r s c h m id t1). Im einzelnen be- 
handelt er folgende Punkte; 1. Brennstoff; 2. O lenart;
3. Temp!'raturmeBvorrichtungen; 4. das Abschrecken; 
5. die Absaugung der Gase und Dampfe. Ais Brennstoffe 
kommen in Bi-tracht: gasfiirmige, flussige, feste oder 
elektrische Heizung. Die Ofenart riehtet sieli nach der 
Form und Zahl der Arbeitsstucke, der Temperatur, der 
Leistung untl A rt der Vcrarbeitung. Fur die Temperatur- 
messung lieilient man sieli der Segcrkegcl, der optischen, 
thermoeliktrischen ur.d Graplut-Pyrcmeter. Die Ab- 
schrecldliissigkeiton werden durch Kuhlung auf niedrigor 
Tem peratur gehalten. Wichtig ist tiie Absaugung tlor 
Gase tu d Dampfe; diese Frage muB gleieh bei der Aus- 
fuhrung des Gebaudes berucksichtigt werden. Biei-, Oel- 
ur.tl Zyankalibader mussen durch besondere Hauben 
abgese.!tli<sseii we rden.

>) Zeit.sehriftfurMetallkunde 1920,15. Marz, S. 100/1. 
:) Der Betrieb 1920, Heft 12, Juni, S. 292/300.
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Fur die Werkzeuganfertigung kommen in Betracht: 
Schnelldrehstahl, speziallegierter Workzeugstahl und Werk- 
zeug- oder Kohlenstoffstahl. Die riohtige H artetem peratur 
ergibt sich nach dem Kohlenstoff gehalt, graphisoh auoh 
aus dem Eison-Kohlenstoff-Diagramm. Die Praxis des 
Hartens erfordert wegen der Versciuedenheit der Stahl- 
arten, Stuckformen und Verwendungszwecke groBe Er- 
fahrung. Fehler konnen zuruckgefuhrt werden auf Ur- 
Saclien, dio schon vor der Hiirtung yorhanden sind, und 
auf Ursaehcn, die in der Hartung selbst liegen. Erstere 
lind: Materialfehler, wie Lunker, Schlaekeneinschlusse, 
Blusen, Sohmiedof alten, Zementitadern, Sohmiedefehler 
durch zu kaltes oder zu warmos Schmieden, Oberflachen- 
ontkolilung, ungeniigende Entfernung der entkohlten oder 
Gliihspansehicht; ferner Konstruktionsfehler duroh zu 
Bclmrfe Eckon und Uebergange, schleohto Massenverteilung 
und zu soharfe und an unrichtiger Stoile stehende Stempel- 
zeichen. Hartungsfehler sind: zu hohe Temperatur vor 
der Absohreekang; zu raschcs odor zu langsames Er- 
wiirmen sowie zu langes Verweilen auf Gluhtemperatur 
vor der Abkuhlung; Oberflaehenentkohlung; ungieieh- 
łniifiige Temperatur deB Werkzeuges; falsohe Wahl des 
Abscbreckmittels; zu niedrige Temperatur der Abschreck- 
f 1 iiBsigkeit; zu hiiufiges H arten; fehlerhaftes Eintauchen 
beim Absohrecken; Verwendung ungeeigneter Zangon, 
die dem Werkzeug zu viel Wiirme ontziehen; das ReiBcn 
und Zerspringen der Werkzougo durch zu grofie Eigcn- 
(pannung. Zur Priifung dienen chemische, physikaiisehe 
und metallographische Untersuehungen.

(ScbluB folgt.)

Die franzosische Brennstoffbewirtschaftangsstolle1).
Tm Marz 1920 wurde auf Yorschlag des Ministcrs 

der offentlichen Arbeiten unter dcm Namen ,,Commis7 
sion d’utilisatioh de Combustibles" ein AussohuB ins 
Łebpn gerufen, der fiir wirtsehaftliehe Verwendung der 
Brennstoffc sorgen sollte. Vizpprasident des Aussehusses 
wurde dprGeneralinspekteur derBergwerkeM. Walćkener. 
Zur wirkgamen B<arle'tung der E :nzelgebiete teilte der 
AussehuB se:no Arbe ten in drei Teile, namlich Dampf- 
w irtschaft (E  senbiihncn, Kraftwerke usw.), Feuerungs- 
wirlschaft der Grofiindustrie, Tor allem der metallurgi- 
selien Industrie, und Priifung der Neuerungen (Ver- 
gasung von Kohle und Torf, Kohlenstaub usw.) nnd 
ubertrug diese drei Gebiete Unterausschussen. Etwa 
alle vier Woehen werden Vollsitzungen abgehalten, in 
denen allgemene brpnnstoffwirtsehaft'i'he Fragpn be- 
sproehen, Ent^chliclłungen und Gutachten angenom- 
men werden, dio an die Behorden weitergehen. Z. B. 
ist die Preisfestsetzung der Kohlen, dio Regelung 
der Einfuhr, die Festsetzung des zulassi<ren Asehen- 
gehaltes fiir die deutschen Kohlen zur Verhandlnng ge
kommen.

Im iibrigen will der AussehuC Anregungen geben; 
in Sitznngen, duroh Veroffcntlichungen u. dgl. sueht 
er die Aufmerksamkeit der Fabriken auf die neuzeit- 
liehen td  hnischen Fragen der gepflogteren Dampf- nnd

■ Gasw r !se' a^t der Yerwerfung der Abfal'energien usvr. 
-zu lenlcen. Po-it-re Arbeit. wie die deutschen Wiirme- 
stellen leistet er nieht, sondern rerweist die Werke fiir 
Einzolberatung und technische Unterstutzung an die 
DampfkrsselToreine und das amtliehe Warmebureau, 
„Office C ntral de Chnuffre Rationelle“, genannt
O. C. C. R„ das ausdriicklich dazn gegrundet ist, nm der 
Ooffontlichkeit Mittel zur Fenerungskontrolle zur Ver- 
filgung zu stellen nnd Heizerpersonal und Ingenieure 
ausztibilden. Dirses Warmebureau ©ntstand im K r ege 
ais Anhiingset der E :nknufsgenossensehaft der groBen 
Werke und empfing bis vor kurzem bedoutende Staats- 
zusohiisse; es widmet sich der gesamten Industrie und 
guoht sein T;it’g'eitsgebiet vor allem auf erzieherisohem 
Felde. RegelmaB'g werden K urco veransta!tet. Eine 
neug^grundete, sehr gnt geleitete Zeitsehrift „Chaleur 
et Industrie'1 fiillt ein D rittel ihrer Spalten mit den 
■yorzugsweise ret hnerisehen wissenschaftlichen Beitragen

!) Rcvue de Metallurgio 1920, Nov., S. 757.

dieser Stelle. Sieben Herren sind zurzeit dort tatig. 
Da die Stelle dor ganzen Industrie dienen soli, miissen 
Einzclarbeit und Werksbcsuehe notwendigerwehe geuen- 
iiber dem Ausarbeiten allgemeiner Riehtiinien zuriick- 
treten.

Man wird nicht erwarten konnen, dafi die W irk- 
Bamkeit des oben gescliilderten Aussehusses eine beson
ders fruchtbare aein wird, da tom Anregon bis zur Aus- 
fiilirung guter Wiirmewirts< haft ein weiter Weg bleibt. 
Dcsto mehr ist zu hoffen, daft die O.C.C.R. ihre Tiitig- 
keit mit der Zeit vertieft und so weit ausbaut, daB sio 
ihrem alle Warmefragen umfassenden Programm go- 
reeht wird und die Franzosen zum Wohle ihrer und 
unserer Volksw’irtschaft Kohlen gparen lehrt.

Ais erste „Mitteilung“ licC die franzosische Warme- 
gtelle eine Abhandlung iiber die V e r w e n d u n g  d e s  
H o l z e s  a i s  i n d u s t r i e l l e n  B r e n n s t o f f  
crscheinen, dio fiir manche Teilo der deutschen oder 
osterreichisohon Industrie lehrreich sein kann. IIolz be- 
gitzt im Naturzustande einen Wasscrgelialt von etwa 
50o/o, der durch Trockncn an der L uft im Laufe mchrerer 
Jahro auf 15 bis 20 o/o heruntergeht. Um auch diesen 
Wassergehalt noch zu entfernen, ist eine Troeknung bei
125 bis 140° notig, dio am besten m it Abwarme voll- 
zogen wird. Die Trockensubstanz des Holzes besitzt 
einen Heizwert von 4250 WE, der m it jedem Prozent 
Wasser um etwa 1 o/0 sinkt. Das spezifischo Gowicht 
des Holzes ist leider so gering (0,5 bei Hartholz, 0,35 bei 
Weiehholz), daB, um der Feuerung don Heizwert der 
Steinkohle zuzufiihrbn, bei Hartholz das vier- bis fiinf- 
faehe, bei Weiehholz das gcchs- bis siebenfache Vo!umen 
notig ist. DcBlialb erfordert Holzfeuerung eine gewal- 
tige Transportmehrarbeit.

Die Holz^erwendung in Kesselbetriebon gilt ais be- 
kannt und kann in einem Sonderberieht von K am m p.rer, 
Oberingenieur des ElsaB-Lothringisehen Dampfkessel- 
yereines, naehgolosen werden, dagegen is t die TIolzver- 
wendung in M a r t i  n w e r k e n  bcachtenswert, wenn 
auch nicht neu, da schon vor Jahren sfhwodisoho und 
rngsisohe Martinwerko ihre Oefen mit Holzgas feuerten. 
Dor unterzeichnete Berichterstattor hatte z. B. im Jahro 
1906 Gelegenheit, das Stahlwerk Hagfors der Uddeliolni 
Aktiebolaget kennen zu lerncn, das mit Ilolzgas aus 
Baumsttimpfen zwei bis drei Chargen zu jo 13 t  saurem 
Stahl tiigH' h gphmolz. Die Gascrzcuger waren unten 
m it einem Rost. in Form eines umgekohrton Daehes mit 
Querschlitzen abgeschlossen.

Die Werke der Franehe Comtć schmolzen mit 10o/o 
ver1a"gr'rter Charcendauer mit einem Misehgas aus JIolz 
und Kohle; dar Brcnnstoffverbrauch betrug 20o/o Kolile 
+  42 und 50 o/o IIolz (45 o/o Holz — 20 o/0 Kohle). 
Das Gas wurde in Festrostgaserzeugern, die etwas er- 
hoht waren, hergestellt; das Holz bestand aus 66 cm 
langen Kloben.

Das Stahlwerk in  Firminy m it drei 25-t-Oefen ist 
m it Kohlen-Holz-Gemisch oder auch m it Holz allein in 
gti5rungslosem drcimonatigem Dauerbctrieb. Das Gas 
wird crz 'ugt in unveriind?rten Hilgcr-Drehrostgaserzeu- 
gern. Der Brennstoffrerbrauch betrug 14,8o/o Kolde-j- 
51,5o/o Holz oder 70,0 o/o Holz (20 cm lange Stiicko und 
Siigespane).

Im  Martinwerk Ton NeuTes-Maison sind die Poctter- 
GaBerzeugor durch ein kloines Mauerchen abgeandert, 
das die Ga e im Innern zum Durchdringon der ganzea 
Brennstoffsiiule zwingt. Ein 15tiigiger Dauerbetiieb mit 
einem 20- bis 25-t-Ofen erbrachte 41 Chargen bei einem 
Brennstoffvcrbrauch von 2,6 o/o Koks -)- 62.5 °/o Holz 
(15 cm lange Stiicke, Siigeabfall). Die Gasanalyse war 
6,6o/0 C O „,'23,3 o/o CO, 3,30o/0 C H 4, 11.90 o/0 H . Man 
rechnet, daB 2,1 t  Holz 1 t  Kohle von 7000 W E Heiz- 
wert ersetzt.

Die gegebene Zusammenstellung zeigt, daB die 
Schwierigkeiten bei Verwendung von Holz gering sind 
und die in der Nahe von Waldern gelegenen Eisenwerko 
im Holz einen gut vcrwendbaren Kohlenersatz zur \e r -  
fiigung haben. Sipl.»Sng. Georg Bulle.
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Ueber die Aenderung der Metalle dureh Kaltreokung 
und Legierung.

In dieser Arbeit untorsucht F. Ludwik1) dio Griindo 
der teilweise botriichtlichen Steigerung von FlieBgrenze, 
Hiirte und Festigkeit bei glciehzcitiger Abnahmo der 
Schmeidigkeit. Dio Ursacheu dieser Verfestigung und 
Versprodung sind noch unbekannt und werden erst dann 
geklart werden konnen, wenn man dio Kriifte kennt, 
welche dio Atomo zum Raumgitter verketten. Dieses Ziel 
scheint nicht mehr forn zu liegen, da man Storungen 
des Raumgitters bereits m it Hilfo von Rontgenunter- 
suchungen feststellen konnte. Dureh solche Storungen 
wird die Bewegung in den Gleitflachon der Kristallo um 
so mehr erschwert, jo groBer dio Verzerrung des Raura- 
gitters ist; die Ursacho der Verfostigung einos Kristalls 
dureh ICaltreekung wara abor auf eino Blockiorung dor 
Gleitflachen zuriickzufiihron.

Bei einem Haufwerk von Kristalliton kann das Flie- 
fien inter- und intragranular erfolgen, wodurch dio Mog- 
lichkeit zu einer ungloichmiiGigcn Vorfestigung innerhalb 
dor Korper gegeben ist.

Auch die A rt der Beanspruehung kann von EinfluB 
auf die Verfe3tigung sein. So wirkt z. B. Verdrehung 
anders ais Zug oder Druck, doch tr itt dieser EinfluB 
bei Metallen und Legierungen gegon jenen der Schiebung 
meist stark zuriick; Zug-, Druck- und Torsionsdiagramm 
lassen sich annahernd aus einer einzigon Kurvo, der 
„FlieBkurve“, ableiton, welcho dio Beziehung zwischen 
dem mittleren spezifischen Schubwiderstnnd (der „inneren 
Reibung11) und der spezifischen Schiebung zum Ans- 
druek bringt.

Dio geringe Beeinflussung der FlieBgrenze *durch die 
Art des Fliefirorganges tr it t  am klarsten boi dem plotz- 
lichen Uobergang von Zug auf Verdrehung in dio Er- 
scheinung; die Abwoichungen der FlieBkurven botrugon 
z. B. bei Kupfer- oder Messingproben nach oinor Vor- 
streckung von 50 o/o bei der nachfolgcnden Verdrclmng 
hoohstens 5 o/o.

Andero Erscheinungen treten jedoch auf, sobald die 
Schiebung vollstandig dio Richtung wechselt, also etwa 
beim Ueber gang von Zug auf Druck oder bei Verdrohung 
mit wechselnder Drehriehtung.

Allo dieso Fliefierscheinungen werden aueh noch von 
der GroBe der FlieBgeschwindigkeit beeinfluBt, indem wie 
bei Fliissigkeiten m it waehsendcr Fliefigeschwindigkeit 
auch dio inneren Schubwidcrstiinde zunehmon. Bei Me
tallen scheint dio ais ,,Geschwindigkeitskurve“ bezoichnete 
Iieziehung eine logarithmischo zu soin.

M li den erorterten Aenderungen der K ristallstruktur 
bei gleich und Yerschieden geriehteten bleibenden 
Formiinderungen miissen dio Vorgiinge beim Ausgliihen 
kaltgereckter Metallo in  engem Zusammenhang stehen, da 
dureh Ausgliihen die Wirkung dor Kaltbearbeitung wie
der vollstandig beseitigt werden kann. Stiirker kalt be 
arbeitete Metallo bediirfcn einer geringeren Gliihfcmpera- 
tur bzw. kiirzeron Gliihdauer, da boi stiirkor vorlagertcn 
Atomgruppon schon eino geringe Erhóhung ihrer atoma- 
ren Beweglichkeit dureh Temperatursteigerung geniigt, 
um eine Riickkehr in dio urspriingliche stabilo Lage ein- 
zu lei ten. Dio zu einer solehen Heilung der gestorten 
Kristallstruktur nbtigen (absoluten) Temperaturen stehen 
bei nicht allotropen Metallen haufig in enger Beziehung 
zur (absoluten) Schmelztemperatur. So setzte z. B. bei 
Blei die Gliihwirkung nach stiirkeren Reckgraden schon 
bei Zimmertemperatur ein, bei der bereits oino Ent- 
lastungspauso von wenigen Sekundon oine deutlich nach- 
wcisbarc Erweichung hervorbrachte.

Eine ganz andere A rt der Aenderung der Kristall
struktur stcllt die dureh Legierung yerursachte Raum- 
gitterreriinderung dar. Dio Ursache ihrer Entstehung 
und Beeinflussung oft schon dureh Spuren eingelagerter 
Frcmdstoffo ist noch nicht erforscht.

Bei der H artepriifung einer groBeren Anzahl von 
verschiedonartigen, aber auf stets gleioho Weise herge- 
stellten Legierungen von Kupfer, Aluminium, Magnesimn,

*) Zeitschrift fiir Metallkunde 1919, Nov., Bd. XI, 
Heft 4, S. 117.

V III .,,

Zink, Zinn, Blei und Antiinon im abgeschreekton und 
gegluhten Zustando erwies sich bei der Mehrzalil der 
untersuchten festen Losungen die hiirtende Wirkung des 
Zusatzes bei domselben Losungsmittel in erster Linie 
abhangig von dor in der Yolumeneinheit der Legierung 
enthaltenen Zahl der Atome des gelosten Stoffes, 
bzw. von der m it „Effikazitat" bezeichueton GroBe

100 ------  (oder falls keine Verbindung entsteht:
aB n
Y A-100 — ), wobei u  das spezifische Gewicht des Lo- 
a s

sungsmittels A, ob das Atomgewicht dos ZuBatzos B 
bedeuton, m -f- n proportional dor Zahl der Atomo in 
der Verbindung Am Bn und n proportional dor Zahl dor 
Atomo in dem Verbindungsteilo Bn is t1).

Eine Erkliirung hierfiir konnto in der Annahino go- 
funden werden, daB die Einlagerung fromdcr Atomo 
eine, wonn auch nur geringe, ortlicho Aenderung des 
Raumgitters (natiirlich ganz anderer A rt ais beim Kalt- 
rccken) unter Blockierung von Gleitflachon (Henunung 
von Translationen) hervorruft.

Iiingegen setzt sich bei inechanischen Gemengon die 
Harto der im stabilon Zustando befindliehen Legierung 
bekanntlich aus der Hiirte der einzelnen Lcgierungs- 
bestandteile additiy nach der JHschungsregel gemiiB dcm 
Verhiiltnis der Voluinina der Komponenton zusammen.

Jo nach der Abkuhlungsgeschwindigkeit und dem 
Dispersitiitsgrade werdon zwischen obigen Fiillen mannig- 
faeho stetigó Uobergango vorkommen, so daB bei der 
groBen Ycrschiedcnhcit do3 Gefiigeaufbaues metallischer 
Legierungen allgemein giiltige einfaehe Beziehungeu zwi
schen Hiirte (oder anderen toehnologisehen Eigenschaf- 
ton) Und Konstitution nicht. wahrsohoinlich sind.

Fr. Schmitz.

Bestimmung von Schmelzpunkten und krltisehsn 
Temperaturen.

II. R a  8 so  w*) entwiekelt ein von Thiele ango- 
gobenos Verfahren zu einer Mothode genauer Sehmelz- 

_ ' punktbestimmungenankleinenStoff-
( ------  mengen, insbesondere solcher Stoffe,

die bei Atmosphiirendruck sublimie-

Abb. 1 oben: Schnitt 
duroh den Kupferblock 
eenferecht zurEbene des 

Beobachtuneskanals. 
A =  K h d u I itlr den za 
untersuchenden Sto£f. 

B =  Kanał Itlr das 
Thermoelement.

Abbildung 2. Scbnltt dureh die 
Ebene dcaBeobachtungskanals B; 
Scbema der Vcrsmchsttnordnu:ig.

ren, ohne zu schmelzen. Die Appa- 
ratur eignet sich auch zur Bestim- 
mung kritiseher Temperaturen (in

1) Z. f. anorg Chem. 1910, 94, 164. Wio dort dar- 
gelcgt, ware es jedoch durehaus unzuliissig, dieses Er- 
gebnis zu verallgemeinern.

2) Zeitschrift f. anorg. und allg. Chemie 1920,
11. N ot., S. 117.
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rcin physikalischom Sinno, d. h. dor Gronzo dor Kon- 
dcnsationsniogliohkoifc). Dio w03entliehen Momouto dor 
Mcthodo sind aus Abb. X und 2 zu entnehmen. Eine 
Kupferstango ist m it einer zentralon, etwa 3,5 mm wei- 
ten, etwas iibor dio Mitto hinausgehenden Bohrung A 
nnd einer danobon befindiichen ongoren und kiirzoren 
Bolirung O yersehon. Senkreeht zur Ebene A C ist die 
Stange in der Mitto radial vollig durehbohrt (B ). AuGen 
wird die Stango m it einer wiirmeisolierten Ileizdralit- 
apiralo Yorsobea. Die Schmolzpunkttoslimmung geschieht 
derart, dalS dor zu untersueliendo Stoff in ein diinnoi 
Glas- oder Quarzrohr g.ibraeht wird, das zuge3chmolzon 
und an einem Ende zu einem Faden mit kleincm Ilaken 
ausgezogen wird. Das RiSKnhen wird so in die Bohrung A 
gchiingt, dafi der Stoff mittols Fcrnrohr und gcgen- 
uberliegender Lampe durch den Kanał B beobaehtet 
werden kann. Ini Kanał C wird in gloiehor Hohe ein 
Thermociomont untergebracht. Naeh Einsehaitung dor 
Heizspirale ist der Beginn des Seiimolzens entwoder am 
Durehsiehtigworden dej Staffom oder (bei Metalion z. B.) 
an dor Bildung oines Moniskus zu erkennen. Stoffe, 
die ein griiCeros Sehmelzintorvall zeigen, oit nen sieh 
woniger fiir dieso Mothodo, fiir d.o so:i3t eine Genauig- 03 
keit ven 1# angegeben wird. Der IIauptvorteil dor 
Methodo diirfto fiir Zwecke der Metallkunde in der 
Yenrendung sehr goringer Stoffmcngen liegen, so daB 
sie sieh z. B. zur Bestimmung de3 annahernden Śchmclz- 
punktes niehtmetallischer Einschiiisse o.gnen konnie.

S r. '3 lt( l . Karl Daevea.

Aus Fachvereinen.

Karbids erreicht wurde. Versuclio, das Karbid boi 880 
bis 890 0 zu losen, ergaben, daB nach 6 st erst ein kloiner 
Te 1 des Karbids gelost war, so daB zur yollstandigen 
Losung bei dieser Temperatur m it einer Gluhdauer von 
mehreren Tagen zu rechnen war.

Die erwiihnte Stahlprobe mit 0,34 % C und 11,2 % Cr 
zeijte  tro tz  des niodrigen IOhlenstoffgehalts im Gefiige 
freien Zementit, der Stahl war also uberoutcktisch. Um 
nun den EinfluB des Chroms auf den outekt;'sehen Kohlen
stoffgehalt sowie auf die Lago der Zcment.tlinie fest- 
zustellen, wurden Versuehs itiibe m it yerschiedenem Chrom
gehalt zementiert. Durch Analyse der einzelnen Quor
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Iron and Steel Institute.
(Fortsetzung yon Seite S38.)

J . H. G. Mo n y p e D n y  sprach uber den 

Gefiigeaufbau elniger Chromstahle.
An folgenden Obromstahlen wurde zunachst der Ein- 

flnfl der Erbitzurjgstemperatur auf das Gefiige und dis 
"H artę festgestellt;

Probe A; C,62 % 0, 6,12%  Cr
„  B: 0 ,29%  „  10,7 % „
„ 0 :j 0 ,29%  „  14,2 %  „

Die Proben wurden abgeschreckt, A und B yon 
10C00 und C yon 1100°, darauf auf yerschiedene Tempo- 
raturen erhitzt und wieder abgeschreckt. Der Verlauf 
der Brinellharte nach dieser Bohandlung ist durch die
KurVen in Abb. 1 yeranschaulicht. B s zu einer Er-
hitzungftemperatur yon 500° zeigt dio H artę aller drei 
Proben nur oine unbedeutende Abnahme; das Gefugo ist 
mart< nsitiseh. Bei dieser Temperatur steigen die Kurven 
A und C wenig an, gleichzeitig neigt der Martensit zum 
Zerfall. Eine ahnliehe Hiirtezunahme bei 500° beobach- 
teten E d w a r d a  und K i k k a w a 1) beieinem Oprozentigen 
Chromęiahl. Von 500° bis etwa 650° fallt die H artę selir 
schnell ab; die Ursache hieryon ist der Uebergang des 
Martensits in Sorbit. Dio Hartcabnahme schreitet mit 
der Erhitzungstemperatur bis in die Nahe des kritischcn 
Punkt es weiter fo rt; das Gefiige besteht bei diesen Tempe
raturen aus feinverteilten Zementitkugelehen in einer 
Grundmasse yon Chrom feirit.

Der Punkt Acj stellt sich je naeh dem Chromgehalt 
und der Erhitzungsgesehwindigkeit boi 800 bis 840° ein. 
Bei weiter gesteigerter Abschrecktemperatur zeigt sich, 
daB die Brinellharte um so mehr zunimmt, je mehr das 
freie Karbid in Losunggeht. Gleichzeitig trittderM artensit 
deutheber im Gefugo beryor, und die Aetzdauer nimmt zu. 
Yollstandige Losung des Karbids wird erst boi 950 bis 
1200* erreicht; dieso Temperatur liegt um so hoher, je 
hoher die Chrom- und Kohlcnstoffgehalte sind. Ein 
Stahl mit 0,34 % C und 11,2% Cr z. B. wurde yonstufen- 
woise erhohten Temperaturen oberhalb Ac, (810 b's 820°) 
abgeschreckt. Die H artę stieg m it der Absehrcektempe- 
ra tu r b s etwa 1000*, wo die yollstandige Losung des

») St. u. E. 1913, 17. Febr., a  173.

A bscfrnecfctem perctfur 
Abbildung 1. Brinellharte ron abgeacbreckten Chromstahlen naci

dem "Wiedererbitzen und Abschrecken.i

ecbnittszonen in Starko von jedesmal 0,25 mm und 
Gefugeuntersuchung der entsprechenden Zonen wurde 
festgestellt, bei welchem Kohlenstoffgehalt in jedcm 
Materiał der netzformige ubereutektisehe Zementit sowie 
die Zementitkugelehen des kornigen Perlits aus dem 
Gefugo ycrschwanden. Das Versuchsmaterial hatto 
folgende Zusammensetzung:

Probe Kr. C SI Mn Cr
I 0,31 0,14 0,75 1,36
2 0,37 0,11 0,48 2,8
3 0,14 0,14 0,12 4,72
4 0,27 0,05 0,20 6,3
5

1200,—
0,34 0,12 0,24 11,2

av o.e o.3 to  z?
°/o Koh/enstyf

Abbildung 2. EinfiuS des Cbroms auf die Loallcb- 
keit das Zemenlits.

Die Ergebnisse dieser Versuche sind in Abb. 2 wieder- 
gegeben. Die Losung des netzformigen ubaroutoktischen 
Zementits ist durch ausgezogene Kuryen, die des „per- 
litischen K irb ids“ (Zementitkugelehen des kornigen 
Perlits) durch gestrichelte Kurven ausgedruekt. Bei 
bohem Chromgehalt lost das Zementitnetz sioh praktisch 
nicht, bevor das K arbid des Porljts in Losung gegangen 
is t; boi niedrigem Chromgehalt dagegen gehen .beido
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Forroen des Karbids fast gleichzeitig in Losung. Der 
EinfluB des Chroma auf den eutoktischen Kolilonstoff- 
gehalt ist dureh dio Kurvo in Abb. 3 yeranschaulicht.

Die hiirtende Wirkung des Chroms ergibt sich sehr 
deutlich aus den folgenden fruheren Versuohen des Ver- 
fassers m it kohlenstoffarmcm Materiał.

G Si Ud Cr
Brinellharte 

Luft- 'Wastcr-

0,07 0,71 0,13 7,5

geharUt gehartet 
900 • 000 0 
357 375

0,07 0,81 0,10 6,4 352 358
0,00 0,72 0,15 5,0 266 321

73 <— .

70

4 '

0,2 0,9- O.ff 0,8
% KofJ/enstof

t o

Abbildung 3. EinfluB des Chroms auf die Luje de* 
eutektlichcn Puoktes.

Dio H arto des bei 850° gegluhten Materials bewegt 
sich zwisehen 114 und 129.

Im Jahre 1910 untersuchten E d w a r d s ,  K i k k a w a  
nnd G r c e n d w o o d 1) den Enf luB der Abkuhlungs- 
geschwindigkeit auf die E'gensohaften eines Gprozentigen 
Ghromstahles, doch dehnten sie ihre Versuche nicht auch 
aufgeringe Geschwindigkeiten aus. Verfasser setzte diese 
Yersuche weiter fo r t; seine Ergebnisse sind ais Erganzung

Temperatur, boi der noch nicht alles K arbid gelost ist, 
langsam ab, so bildet sich im Gefuge grober kugelformiger 
Zementit in oiner ferritischen Grundmasse. Durch Ab
kuhlung von niedriger Tem peratur m it erheblich groBerer 
Geschwindigkeit ais die krjtischó erhalt man im Gefuge 
eine martensitische Grundmasse, die von K arbid durch- 
setzt ist; ist die Geschwindigkeit geringer ais die kritische, 
so entstehen im Gefuge Karbidkorner, die um so grober 
werden, je  langsamer dio Abkuhlung erfolgt.

Der A rj-Punkt liegt, wie auch Edwarda zeigte, um 
so tiefer, je,hoher dio Tem peratur ist, auf die der Stahl 
erh itzt war. Boi genugend langsamer Abkuhlung jedoch 
wird dieser Punkt unabhśingig von der urspriinglichen 
Erhitzung stets boi derselben Temperatur gefunden.

Durcb Absehrceken yon Stahlen m it hohem Chrom- 
gehalt von gonugend hoher Tem peratur ist es moglich, 
cin Gefuge von reinem Austenit hervorzurufen. Dor 
hierzu erforderliche Chromgehalt kann um so niedriger 
sein, jo hoher der Kohlonstoffgehalt ist. In Abb. 5 sind 
durch die Linien A B und C D die Grenzen dor Zusammen
setzung gegeben, bei der durch Abschrccken bei 1200° 
reiner Austenit bzw. M artensit erhalten wird. In  dem 
Konzentrationsbereich zwisehen den beiden Linien ent- 
gteht ein Gemisch von Austenit und Martensit.

Der Verlauf der Brinellharte oines von stufenweiso 
erhohterTemperaturabgeschrecktenaustenitischenStahles 
mit 0,60 % C und 14,1 % Cr ist aus der Kurye D, Abb. 1, 
eraichtlieh. Oberhalb des Ac1-Punktea s te :g t dio H artę 
ahnlich wie boi den martensitischen Chromstahlen bis 
zu einer bestimmten Temperatur, die wahrscheinlich vom 
Chromgehalt abhangt, und n ‘m m t dann plótzlich stark ab; 
gleichzeitig entstcht im Gefuge Austenit.

Beim Anlassen des austenitiachon Chrcmstahlcs ist 
der erste Zerfall des Austenits bei etwa 450° durch Ver- 
mehrung der ZwiJlingEstreifen wahrzunchmen. Die Harto 
veriindert .lich bis dahin wenig. Zw schon 550 und 600" 
steigt die H artę sehr stark an und orrcicht einen Hoho- 
punkt kurz unterhalb 600°. Bei dieser Temperatur bo-

Abbildung 4. Abktihlanpsęcsch-windiękelt und Hartę 
eines icchsprozentigen ChromstabUs.

der Edwardsschen in Abb. 4 wiedergegeben. Hieraus 
ergibt sich, daB bei langsamerer Abkuhlung ais der durch 
den Knickpunkfc ausgepriigten kritischen Geschwindig
keit nicht, wie E .wards niinimmt, die H artę konstant 
bleibt, sondern m it abnehmender Geschwindigkeit weiter 
sinkt. Der H irteunterschicd der von den Terschiedenen 
Temperaturen abgekuhlten Proben wird durch die G:fuge- 
ausbildung aufgokliirt. Bei langsuner Abkuhlung von 
hoher Temperatur, wo allea Karbid gelost ist, entsteht 
•in Gefuge aus lim ellirem  Perlit m it einem geringen 
Gehalt an Zem entit; kuhlt dagegen der Stahl yon niedriger

x) Sfc. -a. E. 1013, 10. Okt., S. 1019.

Abbildnnc 5. Zusamme iMetzunę ron Chromstahlen, die na ch 
Abschrecken Yon h*her Temperatur (L200*) Ausieu.t ergeben.

steht das Gefiige aus M artensit und einem Netzwerk aus 
T roostit. Von hier ab nim mt die H artę wieder zieml:ch 
schnell ab; die Martensitnadeln zerfallen und bei etwa 
750° ballt sich das Karbid zusammen.

Austenitische Chromstahle, deren Zusammensetzung 
nahe der Linio C D  (s. Abb. 5) 1'egt, sind tro tz  ihrer 
geringen Brinellharte fast unbearbeitbar. Aehnlich wie 
bei 20 prozentigem Nickclstahl geht auch in Chrom
stahlen der Austenit durch Druck in Martens t  iiber.

Ein Chromstahl, deasen Gefuge nach schroffem Ab- 
schrecken austen't:’sch ist, wird um so mehr m artensit;sch, 
je starker die Abkuhlung verzogert wird, b s schl eBl ch 
ein Gefugo aus T roostit und ICarbid entsteht, Hieraus
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ergibt sich also, daB der Martensifc nur ein Uebergangs- 
erzeugnis zwischen Austenit und Perlit ist, das dann 
entsteht, wenn dio Abkuhlung langsamer erfolgt, ais zur 
Bildung von Austenit erforderiich ist,

Die Ergebnisse der Untersuchung fafit Verfasser wie 
folgt zusammen:

a) Der ElnfluB eines ansteigendęn Chromgehalts auf 
die Eigenschaften des Stahles ist ein fortsclireitender ;ome 
pl6tzlicheVeranderungderEigenschaftenfindetnichtstatt. 
Der schroffste Wechsei liegt vielleicht in der Bildung von 
Austenit beim Abschrecken von ho hor Temperatur; die 
Konzentrationen, boi denen dieser Bestandteil entsteht, 
sind ziemlich scharf begrenzt (s. Abb. 5). Es konnten 
keine Anhaltspunkte dafiir gefunden werden, daB die 
Ghromstahle sich nach ihrer Zusammensetzung i u Gruppen 
einteilcn lassen, die sich durch die Gogenwart versch?edener 
Doppelkarbide bezuglioh ihrer Eigenschaften voneinander 
unterschciden.

b) Das Karbid des Perlits im gegliihten oder an- 
gelassenen Stahl lost sich beim A c^P ankt nur zum Teil, 
die vollstandigo Losung wird erst allmiihlich bei weit 
oberhalb dieses Punktes gelegenon Temperaturen erreicht. 
Dieses Verhalten lafit- auf die Gegenwart yon zwei vor- 
schiedenen Karbide n schlicfien, die aber im angelassenen 
M ateriał mikroskopisch nicht zu untcrscheidon sind. Es 
ist sehr walirscheinlich, daB diese Karbide die H artbarkeit 
der Ghromstahle in dem Temperaturbereich, in dcm die- 
selben gelost sind, in betriichtlichem Mafie stoigern. Der 
Um stand, daB die H artbarkeit nach vol!standiger Losung 
des Karbids noch weitor zunimmt, liegt walirscheinlich 
in der Dissoziation des geldsten Karbids bogrundet, wie 
auch schon von Edwards angenommen wurde.

c) Dio Dlffusionsgeschwindigkeit der Karbide im 
Ohromstahl ist geringer ais im gewohnlichen Stahl, und 
daher erfordert die Herstellung des Gleichgewichts- 
zustandes bei einer bestimmten Tem peratur viel mehr 
Zeit ais in chromfreiem Stahl.

d) Chrom erniedrigt den Kohlenstoffgehalt des 
eutoktischen Punktes betrachtlich, Ebenso vermindort 
es dio Loslichkeit des Zementits im Austenit. Dio un- 
gefahre Lago des eutoktischen Punktes sowie der Loslieh- 
keitskurven des Karbids (unter bestimmten Erhitzungs- 
bedingungen) wurde aufgezeichnet.

0) Dio Eigenschaften der austenitischen Chromstahlc 
sind von groBem theoretisehen Interesse, weil dadurch 
dor Beweis erbracht wird, daB der Martensit die ersto 
Stufe im Zerfall des Austenits ist.

Der Verfasscr hat koine Theorio uber die Konstitution 
der Chromstiihle aufgestellt. Nach seiner Ansicht bedarf 
es vieler woiterer Arbeit zur Aufkliirung einer groBen 
Anzahl von Punkten, bevor eine befriedigendo Theorie 
entwickelt werden kann. P. Bardenheuer.

(Fortsetzung- fo lfft.)

Patentbericht.
D eu tsch e  Patentanm eldungen1).

17. Februar 1921.
KI. 18a, Gr. 0. P  37 486. Deckel fiir die Tricliter- 

kiibel '  von Iloohofen-Schriigaufziigen. J. Pohlig Akt..- 
Ges., Koln-Zollstoek, u. Paul Belger, Koln-Klettenberg. 
Ileisterbachstr. 33.

KI. 21 h, Gr. 9, G 48 073. Elektriseher Induktions- 
ofen und Verfahren zu seinem Betriebe. Gesellschaft 
fiir Elektrostahlanlagen ni. b. H., Siemenssfcadt b. Berlin, 
und Wilhelm Rodenhauser, Volklingen a. d. Saar

KI. 24g, Gr. 5, I I  76 112. Vcrfahren zum Aus- 
schleusen von festen Bestandteilen aus L uft- oder Gas- 
kaniilen. Paul Hirsehfeldor, Berlin-Tegel, Berlincr 
Str. 40.
u  2®> ^  655. H artepriifer mit Kugel.
Alctallbank u. Metallurgisehe Gesellschaft Akt.-Gcs. 
Frankfurt a. M.

1) DieAnmeldungen liegen randem  angegebenen.Tage 
an wahrend żweięr Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
Łmsprucherhebung im Patentamte zu B e r l i n  aus.

KI. 80a, Gr. 52, Sch 54 268. Vorrichtung zur Her^ 
stellung hochporoser SchaumBchlacke. Carl Heinrich 
Schol, Allendorf, Dillkreis.

KI. 80a, Gr. 52, Seh 54 269. Verfahren uud Vor- 
richtung, um fliissige Schlaeken und Sehmelzen hocli- 
poros erstarren zu machen. Carl Heinrich Sehol, Allen
dorf, Dillkreis.

D eu tsch e  Reichspatente.
KI. 18 c, Nr. 320 582, vom 21. Februar 1913. Al f r ed 

S ma l l w o o d  in Lo n d o n .  Gliik- -und Tempero/en mit 
in  den Heizraum einjahrbarem. von innen beheizlem Lauf- 
karren.

Dio Heizgase der Feuerung a werden durch einen 
einzigen Langskanal b in den dio zu tempernden Gegen-

stande aufnelimenden La uf karren o goleitet. Aus dem 
Kanał b treten  die Gase in Seitenkanale d und o, aus denen 
sio durch regelbare Oeffnungen f in der Gluhkammer 
gloichmiiBig yerteilt werden. Die Feuerung a kann auch 
unmifctelbar in dom Lauf karren angeordnet sein. Durch 
Oeffnungen g ziehen die Heizgase aus der Ofenkammer 
wieder ab:

KI. 18 b, Nr. 321 034, vom 9. .Januar 1914. Godf r ey  
J o h n  Bo y l e  T i s c o u n t  C h e t w y n d  i n W y n d t h o r p e  
b. D o n c a s t e r ,  Engl .  V erfahren zur Beseitigung von
SchlackeneiiuichUlssen und Oasen aus normal fertirjnestelUem , 
Eisen oder Stahl.

Das nu Sicmons-Mafitiń-Ufen oder einem anderen 
Reinigungsofen normal fertiggestellto Eisen oder Stahl 
soli in einer GieCpfanno o. dgl. der Wirkung oines elek- 
trischen Stromes ausgesetzt werden, um es von Schlacken- 
einselilussen und Gasen zu befreien. DemgemaB wird 
das Metali in dem Belmlter, in dem es ein tiefes Metallbad 
bildet, der Einwirkung eines elcktrischen Stromes von 
hoher Amperezahl unterworfen, der das Bad im wesent- 
lichen in soiner ganzon Tiefe durc-hdringt und an seinem 
Boden eine Anzahl yon Zonen grofiter Hitze entstehen 
la6t, die, im Met allbade aufsteigend, dieses in seiner ganzen 
Masse erhitzen und dunnfliissig machen, so daC im Metali 
enthaltene Schlackenteilehen un<l Gase leicht aufstoigen 
konnen.

KI. 18c, Nr. 321035, vom 22. .Januar 1919. F r i e d r i c h  
S c h a f f o r  i n L e o b e r s d o r f  b. W ien. Ver/ahren und 
Vorrichtung zur Erzeugung von vergiltelen FormstiUken 
aus austenitischen Manganstahlen.

Die aus einem zur Verzogerung der Karbidaus- 
acheidung geeigneten hohen Manganzusatz enthaltenden 
Stahle hergestellten Formstucke^werdon zwecks Yergutung
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zunachst iiber dio kritische Temperatur der Zementit- 
ausscheidung erhitzt und dann durch wahrend des Ver- 
laufes der Abkuhlung yorgonommonc, planmiiBige, will- 
kurliche Aenderung der in  dor Zoiteinhoit zur Einwirkung 
gebrachten Wiirmekapazitaten gemaB o i ner den jeweils 
zu erzielenden Matcrialeigenschaften entsprechend go- 
wiihlten Zoittemperaturkurye abgekuhlt, dio innerhalb 
des einersoits durch dio Zoittem peraturkurye der Ab- 
schreckung und anderseits duroh dio Zoittemperatur- 
kurve des langsamen Abkuhlens in froier Luft begrenzton 
Gebietes verlauft.

Kl. 18 c, Nr. 320 802, vom 25. Oktober 1916. A lf rod 
Sma l l woo d  in Lo n d o n .  Vorricld\ing zum Entnehmen 
und zum Abkilhlen des Glilhgutes aus Oliihófen mit beweg- 
Uchem Boden.

Der Boden a des Gliihofens b wird m ittels der Hebel o 
»nd des Antriebes d gesonkt, worauf dor Boden auf don

Kl. 18 c, Nr. 320 848, vom 24. Januar 1917. G eorg  
D a r m s t i i t t c r  i n E b e r s t a d t  b. D a r m s t a d t ,  ©t-gilCj 
H a n s  H e y m a n n  u n d  J o n a t h a n  Wo nz  in D a r m 
s t a d t .  i l i l  Krajlgas belriebener Mujfelojen zum Hdrten, 
W dr men, Anlassen, Glilhen und Emaillieren mil einge- 
baulem Gaserzeuger.

Das im Gaserzeuger a gewonnene K raftgas und die 
im Rokuperator b yorgewarmte Verbrennungsluft werden 
zwecks gleiehmaCiger Erwąrmtlng dor Muffel c zunachst 
in bekannter Weise zu der m it Heizkaniilcn yerschenen 
Muffeltur d und dann in schraubenartigen Windungen 
naoh dem hinteren Endo der Muffel gofuhrt. Von hier 
stromen sio naoh unton und von da im Gegenstrom zur 
vorzuwarmenden VerbrennungBluft nach dem Schorn- 
stoin. Die M uffeltur d besitzt eino untore Verlangerung o, 
welcho bei geoffneter Tur die dio Muffel umgebondon 
Heizkaniile absohlicCt. AuGcrdem tra g t die Tur d oin

Schienon e naoh Loson des Sandvor8chlusses f zur Seite 
gefahren werden kann. Alsdann werden die im Ofen b 
gegluhten Gegenstande in das Kuhlbad g herabgelassen. 
Dieses steht auswechselbar unter dem gegen die AuBenluft 
abgeschlossenen Raume h. Soli es ausgewechselt werden. 
eo wird das die gasdiohto Verbindung herstellende Rolir- 
stuck i m ittels des Soiles k  hochgehobon.

Kl. 18 a, Nr. 320 798, vom 7. August 1913. Sooi e t ć  
F ra n ę a ise  de O o n s tru o t io n B  Mocani t l uos  (Anoi ons  
E t a b l i s s e me n t s  C ail) in  De n a i n ,  F r a n k r .  Deckel- 
steuerung fiir Hochofenbegichtungsgefdpe mit senkbarem 
Boden, dereń Deckel durch Kippen des das Gefafi und dessen 
Deckel tragenden Wagens selbsttatig auf das hierbei sich 
gleichfalls, aber langsamer senkende Gefdfi gelegt uńrd.

Fur don Losehwagen a ist auBer dem vor den Koks- 
ófon b laufendcn Gleiso c unter Vcrmittlung des scliwing- 
baren Gleisstuekes o noch ein zwoites Gleis d angeordnet, 
so daB der geloschte K alk m ittels des Losehwagens sofort 
der Siebcrei und dem Eisenbahnwagen zugefuhrt werden 
kann.

Das Seil a  fur den Kubeldeckel b ist am Wagen der 
Liufkatze o an einer yor seinen Yorderradorn liegenden 
Stello d und vor dom Aufhiingepunkt e des Kiibels f. 
Dadurch wird erreicht, daB der Punkt d beim Kippen 
der La uf katzo einen groBeren Sinliweg ais der Punkt o be- 
uchreibt, so daB der Deckel b sich schneller ais der Kubel f 
senkt.

Ventil f o. dgl., daa boigeoffneter Muffeltur den 
Heizgasen einen unmittelbaren Abzug zum Schornstein 
g ermoglicht,

K1.18b,Nr.321 208,vom4. Oktober 1918. D e u t s c h e  
M a s c h i n e n f a b r i k  A .-G . in  Du i s b u r g .  IConverter- 
kamin.

Die Wando dcB Kamins bestehenaus einzeinen Platten, 
die unter sich nicht bofestigt, dagogen m it dem Traggerust 
derart yerbunden sind, daB sio an ihrer Ausdehnung duroh 
Warme nicht gehindert worden. Die Kaminecken werden 
aus gebogenen P latten gebildet-.

Kl. 1 a, Nr. 321 285, vom 14. Jun i 1918- T h e o d o r  
S t e o n  in C h a r l o t t e n b u r g .  Yerfahren zur Aufberciluny 
der Steinkohle und Vorrichtung zur Ausfuhrung desselbcn.

Es wirdyorgesohlagen, den wogenaoines hohen Wasser- 
gehaltes schwer yerwondbaren Kohlenachlamm m it so 
vicl roiner Foinkohlo zu yersetzen, daB sich das Gut rasch 
und gut trocknen laBt und loicht auseinanderfallt. Dem- 
zufolgc werden dio Klartaschen, in denen sieh der Kohlen- 
schlamm absotzt, gleichzeitig m it oiner Feinlcohle aus- 
scheidendon Tasoho ontloert. Das in dor yereinigten Lei- 
tung zustando kommcnde Gemisch wird m it Hilfe eines 
Pumpwerks oiner Nutśohe oder ahnliohen Entwasserungs- 
yorrichtung zugefuhrt.

Kl. 10 a, Nr. 321510, yom 17. Mai 1919. G ebr. 
H i n s e l m a n n  in E ssen , R u h r .  Kokslósch- und Ver- 
ladeanlage mit einem vor der Ofenbaiterie fahrbaren Wagen, 
der wahrend des Drilckens des Koksbrandes verschobe.n und 
dann einer Lóschstelle zugefuhrt wird.
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Eisenerztórderung der Vereinigten Staaten 
lm Jahre 1920.

Naeh den vor'iiufigen Erir.ittlungen dos United 
States Geologicai SurveyJ) boliof sioh dia Eiscnerz- 
forderung der Vereinigten Staaten ausschlieB ich des 
mehr ais 5,5 o/0 Mangan enthaltcnden Erzos im Jahre
1920 auf rd. 68 857 000 t  gegen rd. 61 433 ODO t  im 
Vorjahro, hatto somit eine Zunahmo von fa3t 12 o/o auf- 
suweisen. Dio Verladungen ab Grubo stiegen von
S7 220 000 t  iin Jahre 1919 auf otwa 70 671 000 t  im 
Berichtsjahre oder um 24o/0. Dor W ert der verladenen 
Erze wird im Jahre 1920 auf rd. 290 607 000 § gcgęn rd. 
203 274 000 S im Yorjahre gesehatzt, nahm somit; um 
fast 43 o/o zu. Der DurchschnittBverkaui'spre's, auf die 
GroBtonno berechnet, belief sich fiir dio gesamten Yer- 
eiuigten Staaten auf 4,18 8 gegen 3,61 8 im Jahre 1919. 
Dio Erzyorrate in den Bczirken Michigan und M:nnesota 
eanken von 13 194 000 t  im Jahro 1919 aut 11 323 000 t 
im Beriehtsjahre oder utn fast 14 o/o. Yon den geforder- 
ten bzw. verladenen Eisenerzen kamen etwa 860/0 aus 
dom G c b i o t e  d e r  O b e r e n  S e o n ,  in dem rd. 
59104 000 t  gegen rd. 52 960 000 t  im Jahre 1919 ge
fordert nnd rd. 61 017 000 t  bzw. 49 591000 t  verladen 
wurden. Der W ert der im Jahre 1920 von dort ver- 
achiffter Erze hatte m it rd. 257 543 000 $ eine Zunahmo 
yon 43 o/0 gcgeniiber dcm Yorjahre zu yerzeichnen. Dio 
Gruben v o n M i n n e s o t a  haben an den Vcrschiffungen 
der Oberen Scen an Eisenerz mit 67 o/0 und an dnir-n der 
Vereinigtcn Staaten mit 58 0/0 den grofłten Anteil. Die 
S i i d o s t s t a a t e n  cinschliefilich des Birmingham- und 
Chattanooga-Bezirkos waren ais zwcitgrofiter eisenerz- 
fordernder Bczirk der Vereinigten Staaten m it rd.
6 763 000 t  bzw. 5 831 840 t  an den Fćirderungsergeb- 
nissen der Jahro 1920 und 1919 beteiligt. Yerladen 
wurden rd. 6 680 000 t  im Werto von 20 994 C00 $ grgen 
rd. 5 639 000 t  im Yorjahre. In  don N o r d o s t -  
s t a a t e n  fitieg dio Forderung von 1 843 000 t  auf rd.
2 059 000 t  im Bcrichtsjahre oder um 12o/0, der VeKand 
nahm von 1 546 000 t  auf 2 103 000 t  oder um 36 0/0 zu. 
Dio Durchschnittsyerkaufspreise waron hier ab Grube 
4,93 (i. V. 4,06) S f. d. gr. t. Die W e s t  s t a a t on  for- 
derten nnd yersehifften rd. 743 000 t  gegen rd. 665 000 t 
im Jahre 1919. Dio Yorkaufspreisc in den Weststaaten 
ab Grubo beiiefen sich durchschnitt.ich auf 1,83 $ gegen
1,88 § im Vorjahre.

Bergbau Britisch-Indiens im Jahre 1919.
Nach dem Berichto dos Oberberghauptmanns fiir 

Britisch-Indien2) wurden daselbst im Jahre 1919 go- 
wonnen:

1919 1918
«  t t

K o h le n ............................ 22 107 883 20 164 592
K oks................................. 596 431 433 082
E se n e rz ........................... 102 943 117 714
ifanganerz ...................... 426 £07 422 C03
Chromeiscnstein . . 285 8t4 4£8 279
K upfcre rz ....................... 33 280 3 G77

An Arbeitern wurden in den Bergwerken im Bericht3- 
jahre durehschnittlich 249 156 gegen 237 738 im Yor- 
jaltre bcsehaftigt.

Aus Chinas Bergwerks- und Eisenindustrie im Jahre 1919.
In  den Tayeh-Erzgruben in China wurden im Jahre 

1919 ari Eisenerzen 775 009 t  gefordert3). Der Haupt- 
abnehmer fiir dio geforderten Mengen war Japan. Der 
rcrblcibendo Best wurde in den Ilayang-Eison- und 
Stahlwcrken verarbeitet, die im Jahre 1919 189 048 t 
Roheisen, sowie 4013 t  FluBeisen und 492S t  Stahlblocke 
herstellten, Die geringe Erzeugung der Hayang Eisen- 
und Stahlwerke ist darauf zuriickzufiihren, daB die Be- 
triebe fast ein halbes Jahr stillagcn.

' )  Tho Iron Ago 1921, 3. Febr., S. 307.
s) Ir. Coal Tr. Rev. 1921, 28. Jan., S. 126. — 

Vgl. St. u. E. 1919, 6. Nov., S. 1369.
8) Tho Iron Ago 1920, 3. Febr., S. 328.

W irtschaftliche Rundschau.
Roh:lsenpreise und Eisenwirtschaftsbund. — in

derSiizung des RohciEenausschUises des Eisenwirtschafts- 
bundes am 22. Februar 1921 wurde die P r e i a f  r a g o  
behandelt. Es wurde darauf hingewiesen, dafł dio Ge
stehungskosten der Werko gegen die letzten Brmitt- 
lungen nur unbedeutende Veranderungcn orfahren habon. 
Von einer V e r a n d e r u n g  d e r  g e g e n w i i r -  
t i g e n  H o c h s t p r e i s e  w u r d e  d a h e r  A b - 
s t a n d  g e n o m m o n .

Weitere Erhohung der Eisenbahngutertarife. — In der
Besprechung des Sachverstandigonbeirats im R?ichsvcr- 
kehrsmiiiisterium am 15. Februar x) wurde, wie wir nach- 
triiglich crfahren habon, vón den Yertretern der ł ’rivat,- 
eisenbalmcn und der WasserstraBcn eine uber den Vor- 
schlag des Ausschusses der Verkehrsinteressenten des 
stilndigen TarifauBschusses wesentlich h i na us ge he ndo  
Erhohung der Frachten gefordert, jedoch abgelehnt. 
Ein Antrag, daB naoh eŁnein Jahre eine Nachprufung der 
Notwendiglceit der jetzt eingetretenen Frachterhohungen 
vorgenommen werden bo 11, wurde angenommen. Auch 
die baldige Wiedereinfuhrung der Seehafonausnahme- 
tarife wurde ais dringond erforderlioh bezeichnet.

Geht man davon aus, daB 100 M Friedensfracht heute 
durch die vcrschiedenen Kriegszuschlage auf 552 Jt, zu- 
zuglich 7 % Verkolirssteuer 590,04 J l, erhoht sind, so 
ergibt sich fur die Wagonladungsfrachten fiir dio nachsto 
Zukunft folgendes Bild:

K lasse  A K lasse  B jK.
552,00

80 % Erhohung . 441,60
Erhohte Fracht . 993,60
7 % Vcrkehrs- 

steuer . . . .  69,55
Gesamtfracht

552,00
75 % Erhohung . 414,00
Erhohte Fracht . 966,00
7 % Verkohrs-

steucr . . . .  67,62

K lasse  C

70 % Erhohung . 
Erhohte Fracht . 
7 % Verkehrs-

steuer................
Gesamtfracht . .

1063,15 Gesamtfracht . . 1033,62
K lasse  D

552,00 552,00
386.40 60 % Erhohung . 331,20
938.40 Erhohte Fracht . 883,20

7 %  Vcrkehrs-
65,69 steuer . . . .  61,82

1004,09 Gesamtfracht . . 945,20
A u s n a h m c t a r i f  6 f i i r  K oh len .

Fracht ab 1. Marz 1920 ................  552,00 -ft
Durchschnittlich 55 % ....................  303,60 „
G esam tfrach t....................................  855,50 A
Die durch Aufhebung der Eissnausnahmetarife vom

1. Scptember 1919 und die durch organischo Einarbcitung 
der sogenannten Kriegszusohlage in die Normalbefordo- 
rungsgebuhren ab 1. Dezember 1920 eingetretenen Er- 
hohungen sind hier nicht berucksichtigt.

Abschreibungen auf industrielle Anlagen unter Be- 
riicksichilgung dtr Geldentwertung. — Zu der wichtigen 
Frogo, nach wclchen Gcs.chtspunkten die Abschreibungen 
auf industrielle Anlagen bei Aufstellung der Bilanzou 
unter Bcriickslehtigung der GeMentwertung vorzunebmen 
sind, hat der V e r e i n  d e u t s c h e r  M a s c h i n o n -  
b a u - A n s t a i t e n  in einigen ausfiłhrSich begriin- 
deten „Ł  o i t  s a t  a e n“ Stellung genommen.

Infolge der starkon Geldentwertung sind die Ncu- 
beschaffungskosten fur industrielle Anlagen aller Art, 
insbesondere Maschinen, gewaltig gestiegen. In  don Lei- 
satzen wird deshalb empfohlen, Abschrcibungen oder E r- 
neuerungskosten in  soleher Ilohe einzustellen, dafł zur 
Zeit der Ersatzbesehaffung die hierfiir crfordorlichen 
Mittel gedeckt sind. Ferner wird darauf hingewi©3en, 
dafł, soweit in friiheren Jahren der schon damals vor- 
handenen, aber nicht erkannten Geldentwertung bei den 
Abschreibungen keine Rcchnung getragen worden sei, 
auch dio Fehlbetriige bei der Bemessung der Absehrei- 
bungssummen oder Erneuerungskosten mit berucksich- 
tigt^wcrden miissen. Die Yornahmo der Abschreibungen

i) Ygl. St. u. E. 1921, 17. Febr., S. 243/4.



nnd die Errichtung der Erneuerungskonten masse v o r Fracht Bilbao-Rotterdam betrug in den letzten Monaten 
Errechnung des bilanzmafiigen Reingewinnos orfolgen. etwa 15 S  je fc.
Zurzeit sei fu r die Bemessung der Abschrcibungen oder In  der r o li e i s e n e r z o u g e n  d o n und - v c r -
Erneucrungskosten etwa |  fur Maschinen ein 15- bis a r b c i t e n d c n  I n d u s t r i e  hat sich die im Jahro
-Ofachcr, fur Gcbaude ein 20- bis 30faeher Vorkriogs- 1919 oinsetzendc Krise im Bcriehtsjahrc noch versch|rft
pros zugrundo zu legen. Fur dio Ausgleichbuchungen Wahrend sich bei Roheisen Ein- und Ausfuhr ungefahr
wird dio Errichtung eines Sammelposfens unter den dio Wago halten, iiberwog boi Eisen und Stahl die Ein-
Passivcn ais Abschrmbung nu don W ert dos U nter- fuhr wahrend der ersten sechs Moriate 192(1 dio Aus-
nehmens ais Ganzes empfohleir Dio ais notwendig fuhr um rd. GO 000 t  gegen 30 000 t  in dor gleichen
erkannten Absohreibungen oder Lrneuernngskosten sind Zeit des Vor jahres. Etwa %  der eingefiihrton Menraii
boi der Erm ittlung der Selbstkosten in rollor Iloho zu kamen nus GroISbritannien und den Vereinigten Staaten
bcrucksichbgen. Frankreich war an der E infuhr mit ungefahr S -
A 1 VOn. ,cm 25®1? ,  d®utechor ^tjfgliincnbau - Aus Deutsehland ist bis zum 1. Juli 1920 kaum etwuś
Anstalten veriretencn Gesiehtspunkte haben nachtriig- horęingckommcn. Mit Riicksicht auf den iimnor starker
lich durch eme Entscheidung des Reiehs-Finanz-Hofos wordenden ausliindischon Wettbewerb wurde von der
ini lunehon vom 11 Januar 1921 ihre A n c r k c n n u n g  einheimischen Industrie ein starker Zollschutz Sefor-
gefunden. Dio Entscheidung hat zu der Frage der Zu- dert, um wenigstens im Inlande bestehen zu kOnnon
lawung eines zusatzliehoii Erneuernngskontes (Werk- G i o fl e r  o i r  o h e i Se n wurde im Januar 1920 mit
erhaltungskontes, W ortberichtigungskof|os) in nach- 2G0 Fes., im Juli 1920 und am 1. Januar 1921 mit
stehenden Rcchtsgrundsatzcn Stollung genommen: , 310 Pcs, H a n  d e l a e i  s e n  zur gleichou Zeit mit

1. Ein Erneuerungsfonds, weleher ais steuerfreics Wert- bis 65, 08 bis 75 und 75 bis 80 Pcs. notiort.
berichtigungskonto in Betracht kommt, dient nicht United States Steel Corporation. — Der V i e r t e l -
der Aufsparung eines Teils des gesehiiftlichon Rein- j a h r  8 a u a w o i s des amerikanisclien Stahltrustes fur
gewinnes, sondern soli nur den gcsetzlich in dio das vicrto Vierteliahr 19201) weist nach Abzu" dor
Bilanz oinzustel endon Wort der Aktiva gegeniiber Zinsen fur die Schuldverschreibungen der Toehtergesell-
oinor fruheren Hohcrbowortung durch Absetzung des schaften einen R eincrtra- von 43 877 8(52 $  aus Kin
D.fferenzbetrages zum Ausdruck bringen. E r be- Vcrgleich mit den Viertelja3£sausweisen dor drei letzten
mi lit sich also iedighch nach der Tlohe der ein- Jahre ergibt folgendes Bild:
getretenen Entwerfcung.

2. Es ist mogjich, daB durch Verlust eines einzelnen <2
Bilanzaktivums, welches selbst naturgomaC nur bis 1. Vierteljahr 42 089 019 33 513 384 56 961 424
auf JNull abgcschrioben werdon kann, danebon eine 2. „ 43 155 705 34 331 301 62 557 391
ivntwertung des Gesamtuntcrnehmens eintritt. Dieso 3. „ 48 051 540 40177 232 42 9G1 589
kann nur darin liegen, daG das ycrloreno Aktivum, 4. „ 13 877 862 35 791 302 36 354 1G5
weil es tu r don Betrieb unentbehrlich ist, zu einem —---- '— „ ■ ;——— ----------
seinen Anschaffungswert Ł t l i c h  iibeiWigenden “ uen 177 174 126 143 813 219 198 834 569
Preise neu beschafft werden rauft. einzelnen Monate der beiden letzten Yiertel-

, „  jahro verteilten sieli dio Ertriige wie folsfc:
Aus der spanischen Bergwerks- und Eisenindustrie. 1920 ~ 5

— Die Lage des spanischen K o h i o n b o r g b a u o s
hatte sich im Laufo des vorflossenon Jahres 1920 infolge An*nat Ifi l in  nr, Oktober 16 775 443
dor stiindig steigenden Preiso fiir oiiglischo Kohlen « (. \  Novembcr 15 00-919
vorubergehend gebessert. N e w c a s t l e -  Kohle no- cptember 16J74322 Dezember 12 099 500 
tierte im Januar 1920 etwa 115 Pes., stieg dann bis 48 051 540 43 877 862
Mittc des Jahres auf 160 Pcs. und ging bis Dezember auf Nach Abzug der Zuweisungon an den Erneuerungs-
100 Pes. zuruck, wiihrend die besten Sorton asturischor '>“<1 Tilgungsbestand, der Abschrcibungen, sowio dor ’
Kohle zur gleichen Zeit mit 130, 150 und 155 Pes. gehan- Vierteljahrszinson fiir die eigencn Schuldverschreibungen
delt wurden. Die Folgo der hohen onglisehen Brenn- von insgesamt 17 362 332 S im Berichtsvierteljahr gegon
stoffpreise traten am deutliehsten boi der E i n f u h r  17 522 901 S im 3. Viertel des Jahres 1920 verblcibt
in die Erscheinung. Wahrend im Jahre 1913 noch ein H c i n g c w i n n  cinscblieClich einiger sonstigor
2 534 131 t  und im Jahro 1919 noeh 805 740 t  heroin- Einnahmen von 27 140 148 S gegen 30 258 639 S im
kamen, ging die Einfuhr im Beriehtsjahre auf 290 141 t  ,  Vorviertcljahr. Aus dem Rcingewinn wird wio im
zuruck, hatte also eino ganz bedeutendo Abnahmo zu dritten Vierteljahro 1920 auf die Vorzugsaktien dor
verzoichnen. tiblieho V i o r  t  o 1 j a  h r  a -  G e w i n  n a u s t  o i I von

Der E i a c n e r  r. b e r g b a  u hatte eine naehhal- 13A °/° =  6 304 919 8, auf dio Stammaktien 1 °/o 0<ł°r
tigero Belcbung ais der Kohlenborgbau aufzuweisen. 6 353 782 S ausgctoilt. Nach Abzug des Gewinnausteils
Allcin nach Groftbritannien wurden im Jahro 1920 verblcibt ein U e b e r  a c h  u fi von 14 481 44G (im Vor-
4 103 852 t  ausgefiihrt, gegen 3 448 649 fc im Yorjahre 'ierte ljahr 17 869 938) S.
und 4 525 843 t  in 1913. Auch die Ausfuhr nach „ ,
Deutsehland besserte sich nach und naeh. Wahrend der ,. . der Eisenindustrie in Lettland. — Vor deirt
ersten scchs Monate des Bericiitsjahres wurden iusRC- gab es in Lettland vier Werke, dio sieli m it der
samt 2 558 621 t  gegen 1 778 709 t  Eisenerze ausgefuhrt. Erze'igung yon Walzeisen besehaftigton, namlich die A.-G.
Davon gingen u. a. naeh: vorm. Boecker & Co. in Libau, die A.-G. der Waggon-

1319 1920 Fabrik „Phonix“ , die A.-G. „E tna" und die A.-G. der
„  ... » t  Rigaschen Drahtindustrie in lliga. Die beiden ersten Werke
GroBbritanmon . . . 1 699 623 2112 210 besaBen eigene Martinofen; sonst bezogen die Werke die
Deutsehland und Holland .  ̂ 117 223 777 Rohblocke aus RuBland, dio Brennstoffc vorwiegond aua
f r a n k r e i c h .......................  47 496 56 623 . England. Die Jahresorzcugung der genannten Werke

Blen, ............................  7 22 405 gestaltetc sich v o r dcm Kricge a n n a h ć r n d  wie folgt:
An S c h w e f e 1 k i e s wurden im gleichen Zeit- I. Boecker & Co. an D raht . . >n 000-t.

raum des Jahres 1920 584 454 t  gegen 213 963 t  in .. Feineisen (Doppeiduo-
aen ersten scchs Monaten dos \  orjahres ausgefuhrt. s t r a B e ) ...........................  13 ()00 t

V I )orJ ) 11 r c h s c h  n i t t s  p r e i s  fiir Rubioerz stieg 2. „Ph6nix" un Feineisen 13000 1
von 1.3 Pes. >m Januar 1920 auf 25 bis 33 Pes. im „ Mitteleisen .................. 16 000 t
April und 35 bis 39 Pes. gegen SehluB des Jahres. Die „ Fein- und Dachblechen 16 000 t

V '  Bilbao-ł&ddleslwrwigh gingen von „ gewalzten Radseheiben 4 000 t
27 5  im Januar auf 38 5  mi Februar und Marz h e r a u f , ----------------  
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gaben dann bis JnhresschlulS bis auf 17 S  nach. D ie *) Iron A ge 1921, 27. Jan., S. 275.
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3. „E tna" ań D ra h t ................ .... 10000 t-
„  F c in e is o n ....................  12 000 t

4. Uiga. Drahtindustrio an D r a h t ...............  IG OOP t
Busamraen 120 000 t

Nicht gowalzt wurden in Lottland, Sehióaon, Lasehen, 
groberes Baueisen, Grohblecho, sowie Schwarz- und WeiB- 
bleehe.

Das Libauscho Work blieb von dcm Kriege vorsohont 
und soli, naeh Zeitungsborichtcn, wieder in B itrieb gosetzt 
worden sein. Dio drei Rigaschen Walzworke sind im Jahre 
1915 bis auf den letzten Bolzon ausgoraumt und nach 
RuBland ausgof iihrt worden. Dasselbe Schicksal oreilto 
auch samtlicho Maschinonfabrikon in Biga, darunter 
Felser & Co., Gebr. Klein, Russisch-Biltische Waggon- 
fabrik, Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, Richard 
Polilc, Mantel, „Stella*1 und andere. Don Eriedensbcdin- 
gungenmit RuBland goniiB, soli das VcrmogonderEabriken, 
dereń Aktien groBtonteils den Iettlandischon Staatsburgorn 
gehoren, wieder nach Łottland zuruckgefiihrt werden. Ob, 
wannundinwolchcmMaBe das gesohehen wird, steht noch 
nicht fest. Soinit ist die Eisenerzeugung Lettlands zur Zeit 
auf das einzige Libauscho Werk beschriinkt, das den noch 
in groBen Mengen vorhandcnen Eisenschrott yerarbeitet.

Wio sieh die Eisenindustrie Lettlands in der Zukunft  
gestalten wird, ist %'orliiufig sehwer zu beurteilen. Dor 
Eigenbedarf an Eisen, boi zwei Miliionen Bevolkorung, 
ziemlich hohem Kulturstand dorselben und 2000 km 
Eisenbahncn, konnto auf 120 000 bis 150 000 t  f iir das Ja h r  
gesoliiitzt werden. Dieso immerhin groBo Mengo aus dem 
Auslando zu beziehen, insbesondoro boi dom niedrigen 
Stand der lettlandischen Valut», Lst kaum moglich und 
fur d o n  jungen S taa t iiuBorst unvorteilhaft. Es muBte 
an dio Errichtung eines eigenen Hochofenwcrkes nebst 
Stalil- und Walzworken gedaeht werden, doch stehen 
diesem Vorhaben eiuigo ornstc Hinderniśse, vor allem 
dor Mangel an einheimiaohem Kapitał sowio dio Bh- 
strebungen dor regicrendon Kreise, Lettland ais vor- 
wiegend Aekerbau treibendes Land zu betrachtcn, hin- 
dernd im Wege. Die Errichtung eines dcm Eigenbedarf 
Lettlands angopaBten Eisonhuttenwerks an der Seokiiste, 
wiirdo beitn Bezug schwedischer Erze und onglischor 
Kohle sowohl fiir den Untornehmor ais auch fur den jungen 

: Staat von Vorteil sein. Dio -Ausfuhrmoglichkeit von 
Eisen nach den bonaohbarten Teilen RuBlands, nach 
Estland und Lithaucn, konnto ebenfalls bedcutungsyoll 
werden.

Das D onetzbecken  unter bolschew istischer  R e g ie r u n g 1).
Seit dom Ausroifen der russisćhon Rerolution, dcm Das Kriwoi-Rogcr Gobiot lieferte im gleichen Jahre:

Einsatz dor bolschowistisehen Ausdehnungsbcstrebungen, K rz e ....................................... ..... 335 5,j6
haben dio roton Arnioen leidensehaftlich um don Bo- Die groftten Bergwerke sind:
sitz der Ukraino, insbesondere ihrer ostlichcn Rund- ,,lrina in f i S T w  t
gebieto, dio das Donetzbecken umschheRen, golcamplt .Nfeurussisoho Akt.-Gos. in Jusowka . 70 1,12
Die Ziihigkcit dieses lluigens orklart sich ohne woitores Gesei|schaft Union in Makojowka . . 81 1,354
aus dem hohen Besitzwert dieser Ocb.ote fu r die bowjot- Rnsriśoh-Belgiśche Ges. in Jenakijewo . 72 1,152
regierung. Dio Ukraino, zwischen Kijew-Borditsehew bis Brjansker Akt.-Ge-, in Jckaterinoslaw 62 0,992
zum Schwarzen Mooro sudlich und dor Luno Charków— siidrussisoho Kohlenindustrio A.-G. in
Jekaterinoslaw—Kriwoi—Iiog ostlich, ist m it ibier G orlow ka..........................60 0,96
fruchtbaren Schwarzerde und den. sehr gem:i!5igtcn Kriwoirozór AkV-Ges. Almasnaja ’. ! 35 0,56
Klima cin lnndwirtechaftlich auBerordentlich crgiebi- IIiittenwer]{ D noprovidn |o ..........70 1,12
ges Gebiet, dessen E rtrag  noch dureli die bewegliche
Gescheitlicit soines Bowirtschaftors, des Kleinrusson, go- Die Anstrengungen der^ Sowjetregierung  ̂um den
steigert wird. Dci* Besitz dieses russischen Wirtschafts- Besitz des Donetzbeckens sind somit crklarlich. Die
mittelpunktes, insbesondere seinos Ostens, muftto fiir dio Ukraino sollfce dio Kohle und Lrzo fiir dio Betriebe im
Bolschowisten so ungeinein wertvoll sein, weil das Rcichsinnern, vor allem fur den \Yiederaufbau der Lisen-
Donetzbcckeu fur SowjofcruBland das bedeutet, was bahnen liofern. Ohno diese Lioierungen ist ein Wieder-
unscrin heutigen Deutschland das Kuhrgebiet ist. Es aufbau iiberhaiipt nicht moglich, donn der noch in 1*rago
weist in seinor geologischen Gliederung vorwiegend kommende Moskauor Kohlenhezirk liefert gering-
Stcinkohlenformationen auf, die żydom von zinkerz-, bici-, wertigen Brennstoff in vollig ungenugonder Menge. Dio
8ilber- und zinnoborhaltigen Schiehton sowie abbaufiihi- ciidgiiltigo Besotzung do.* Donetzbeckens bedeutete somit
gen Steinsalzlagcrn durchsetzt sind. Ais śiufterst giinstig iiir die Sowjetregierung einen sehr entlastondon Lrtolg
erweist sich der unmittelbare Zusainmenhang der Koli- und die Aussicht, genUgendo Ausbouto zu erzielon, um
len- und Erzvorkommen. Zwar ist dio bodenstiindige der daniederliegonden gi'oBrussischen Industrie wieder
Industrie noch recht jung, abor da sio von vornhcreiu aut* dio Beine zu hclfon. Dor bowjotrcgicrung er\vuch»
mit neuzeitlichen groBzugigen Anlagen und lle r-  damit eine grofte, aber .aucli recht dankbaro Organi-
stellungsmitteln arbeiteto, die infolgo rationellcr E r-  .sationsautgabc, dor sio sich allerdings, obwohl sio m
ganzunt? aucli heutigen technischen Anf order u ngen gc- ihrer W irtschaftspolitik immor den bchwerpunkt aul
niigen konnten, wuchsen die Ausbeutoziffern vor dem groBziigigo Organisationstatigkeit zu łegen vorgi 3t,
Kriege rapid. Im Jahre 1901 wurden im Donetzbecken nicht im geringston gowachson zeigto.
11,3 Miliionen t Kohlen gofordert. lin Jahre 1915 lie- AlsDenikin im Winter 1919 dem Anprall der Jiotou
ferte das Donetzbecken: Arinee unterlig  und endgultig d..s Donetzbecken riiumen

in Miliionen rud , mu Ute, lielS er allein in diesem Gebieto nicht weniger
Erzeugnis J7U 1G kg  ̂ in Miliionen t a jg ^^2 zcrsprengtc Brucken zuriick. Somit war es den

Kohlen und Anthrazit . . . 1750 28 Bolschewisten nicht moglich, yon ihrem Yerwaltungssitz
R o h e i s e n .................................. 170 2,72 aus gogleich die Verbindung mit dem Kohlenbecken auf-
S ta h l ............................................  150 2,457 zunehmen, und sio mufiten grofte Umwcge machen, um
H a l b z e u g ................................  125 2 von Charków aus zu den Koblenbergwerken zu gelangen.
Fertigerzeugnisse......................  15 0,23 E rst im April 1920 war eine hinreichende Verbindung
----------------- hcrgestellt, so daB eino Priifung der Bergwerke durch

x) Wir ©mpfehlen diesen Aufsatz dor besonderon R egicrungsyertreter stattfinden konnte. Ihre Borichte
Beachtung unserer Leser. Der Verfasser ist 25 Jahre zcichneton durćhweg ein triibos Bild. Der Zustand der
in der Huttenindustrio des Donetzbeckens an hervor- Gruben war trostlos. Vor allem waren samtliche Gruben
ragender Stelle ta tig  gewesen, und hat vom Friihjahr 0hne fachmannische Leitung, da Denikin fast allo In -
1918 bis Oktober 1920 bei der ukrainischen Sowjci- genieuro aus der Ukrainę mitgeftihrt hatte. Es galt
regierung ais Gohilfe des Leiters zur Belieferung des ui80 zunachst, das erforderliehe techniscke Personal fiir
Donetzbeckens mit Sachgiitorn Dionste getan, und somit dfo fachmannische Leitung der Gruben heranzuscliaffen.
uberroiche Gelegenheit gehabt, dio von ihm geschilderten Nach bolsehewistisehem Yerfahren wurden sogleich die
VGrhaltnisse aufs griindlichste kennen zu lernen, Behorden des Dongebietos und dos Kaukasus beauftragt,

Die Schrifthiluny, echleunigst dio Zahl der vorhandenen Teehniker fest-

Y lIjLj, 38
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zustcilcn nnd alle aufzutreibcndan Ingenieure umgehcnd 
nach Charków zu sonden, wo ihre Ycrteilung auf die 
Werke des Donotzbeekcns erfolgen soli te.

Das Donetzbeeken ist vom griinen Tiseh aua in 
16 Bezirke oingetoilt worden, die siimtlich der H aupt- 
ycrwaltung Charków unterstellt sind. Die Lester dor 
Bezirke miissen unbedingt Kommunistcn sein. Sie haben 
uber ihre Tatigkeit an die Charkower Hauptstelle zu be- 
riehten, verfiigen aber im iibrigcn iiber sehr weitgehende 
Yollmachten und arbeiten tat-ii' lilich ganz selbstiindig, 
ohne sich viel nm dio Anordmmgen der Hauptver\valtung 
zu kiimmern. Da es nun keine Bergingenieure gibt, die 
zugleieh Kommunisten sind, werden die Bezirke von Stei- 
gern, ITauern oder gar ungolernten Bergarbeitern, dio 
abar Kcmmun'ston sein mii sen, yerantwortli h geleitet. 
Der Gehilfe dieser Bezirksleiter rnulł allerdings ein Berg- 
ingenieur oder erfahrener Steiger sein. Die Leitung 
der einzeinen Bergwerke obliegt einem AusschuB von 
drei Personen, dem Werksleiter selbst, einem Arbeiter 
des Bcfriebes und einem Vertreter dea zustandigen Go- 
werkschaftsvcrbandos. Allerdings hat die Sowjotregie- 
rung fohon liingst eingesehen, auch zugagaban, daB diese 
Auschiijsa den an sie gestodten Forderungen kelneswegs 
geniigen, und daB nur oino festo Hand die Betriebo 
Tcrantwortlieh und gedeihlieh leiten kann. Unter den 
jetzigen Verhiiltnis3en ist os dem Werksleiter ganz un- 
miiglich, nutzbringende Arbeit zu leisten, da alle an- 
siissigen Behordon und Organisationen, ganz glcichgiiltig, 
ob sio mit dem Betrieb amtlich zu tun haben oder nicht, 
es fiir ihre Pflieht halten, sich in die innoren Ange- 
legenheiton der einzeinen Wrerke zu mis; hen. So hat 
der geplagto Werksleiter oft don ganzen Tag zu tun, 
Anfragan und Yorhaltungen blutiger Nichtfachleute zu 
brg-gncn und ihnen iibor solne Mafinahmen Rechenschaft 
abzulgon. Seine Dicnstanweisung berechtigt ihn zwar, 
die lastigcn Eindringlinge abzuweisen, aber diese.3 Recht 
stcht lediglieh auf dem Papier. Tatsachlich darf or nicht 
wagen, es auszuiiben, wenn er nioht in dan Ruf eines 
Gcgcnreyolutioniirs kommen und sieh sowio soine Ange- 
horigan sthweren Gcfahron aussotzen will.

Man kann die Lage der Industrie wie folgt zu- 
•ammonfassen:

1. dnfi es m it der Łebensmittelversorgung der Ar- 
boiter sehr schleelit, ja  sogar yerniehtand bostollt ist,

2. daB os m it der Beschickung der Gruben mit teeh- 
nischem Geriit ebenfalls sehr Bclilecht bestellt ist, und

3. daB dio- Yerwaltungsorganisation durchaus nicht 
auf ihrer Hóho stcht.

Ais dio Bolschewiston in der Ersthalfto de3 Jahres 
1919 zum ersten Małe das Donetzgebiet besetzt liielten, 
unterstiitzten sic nebon den grofien Grubenanlagon auch 
dic kleineren, weil diese nach den gemaehten Erfah- 
rungen oher zur Iiohlcnlieferung imstande waren, ais die 
umfangreicheren Werke mit ihrer durchweg ganzlicb 
zerriitteten Organiśation. Dieses Vorgahon wurde auch 
wahrend der zweiten Besetzung im Friihjahr 1920 zu
nachst befolgt, aber bereits im August aufgegeben. Von 
diesem Zoil punkt; an legto man die kleineren Gruben 
still, um ihr verwendbare3 Betriebsgeriit einsehlieBlioh 
aller Kessol, Pumpcn, Maschinen usw. den GroBbctrieben 
zuzufiihren. Dicsa Mafinahme stcllta sich, wie yoraus- 
zusahen war, bald ais schwerer Fehler heraus, da die 
grofien Gruben bei ihrem gewaltigcn Bedarf an teeh- 
nischem Geriit, trotz der Zuwcndungen aus den still- 
jje’ogton K eintetrleben, nicht geniigend fco'r;ebsfahig ge- 
macht werden konnten und kaura ihren eigenen Brenn- 
stof,bedarf fordern, wiihrand die bisher noeh geringere 
Mengen fiirdernden kleineren Gruben nunmehr ganz aus- 
geschaltet sind. Von einer Ste’gerung der Kohlenfordo- 
rung kann daher keine Rede sein. Dabei sehreit Sowjet- 
ruGland nach der Donetzkohle! Fiir die Regierung ist 
das Donetzgebiet tatsachlich das Land des ,,Schwarzon 
Goldcs“, wie sie e3 immer wieder in ihron yolkstiimlieh 
gefaBten Erlas^en und Aufrufen nennt, und sie weiB 
genan, daB sio unter allen Umstanden au3 dem Donctz- 
gobiat dio Ufcerall dr ngend ycrlan^ten Rohstaffe heraus- 
wirtschaften muB, wenn nicht dio wenigen, noch im 
Betrieb bofindlichen Werke und Eisenbahnen des

Reiches zu allmahlichom Stillstand vcrurteilt werden 
sollen. Nun stehen aber dio meisten dor grofien Gruben 
unter Wasser. und es fehlt yielfach an hinliinglich miich- 
tigen Pumpen, sie trockenzulcgen. Zwar sind im Laufe 
des Jahres vicr grofie in der Schweiz horgestellte Pum
pen, dio schon wahrend des Krirges in Arohangclsk lagon, 
im Bccken cingetroffen und auf oinigo grofie Gruben 
verteilt worden; aber ihre Aufstellung ist ganz zwecklo3, 
da es an den nótigen Antriebsmotoren fehlt. Wohl liegon 
auf den Werken Unmengen von Motoron, aber sie siad 
samtlieh ausbosserungsbodiirftlg und konnen nicht lauf- 
fiihig gemaeht werden, weil das erforderliche Isolier- 
material und der D raht nicht aufzutrciben sind. Es 
fehlen Gas-, Siede-, Wasser- und Kupferrohren; an e'ek- 
trischem Geriit ist so gut wio nichts yorhanden; e3 fehlen 
die Drahtseilo, es fehlt schlechterdings alles, um Be- 
triebc aufre(hizuerhalton und in Gang zu biingcn. Wegon 
Mangel an Drahtseilen arbeiten die ehemals vierstocl;igen 
Forderkorbe nur ein- odor zweistockig, was natiirlioh 
dio Forderung betraohtlich einschriinkt. Forner brau- 
chen dic Grubenyerwaltungen dringend mindestens 3000 
Dampfkessel, da dic yorhandenen durchweg ganz un- 
brauohbar sind. Kaura eine Woche goht ins Land, ohne 
daB eine Kcsselexplo3ion stattfindot. Um Betriebe, die 
man unbedingt erhalten mo hto, mit den niitigan Kcsseln 
auszustatten, werden noc h brauchlmro Kessol anlagen aus 
anderen Betrieben herangeholt und jene Werko damit 
ohne wcitercs zum Stilliegen yerurteilt. Man hat eine 
sog. Stofigruppe yon etwa 30 Gruben gebildet, der allcś 
irgendwio greifbarc Materiał zugefuhrt w ird; abor sie 
erhalfc nicht einmal 10 o/o ihres Bcdarfs, obwohl unermiid- 
lich zahllose Vertrauensleuto dor Hauptyerwaltung 
iiberall, im Kaukasus, im Dongebiet und in den Ilafon- 
stadton der Ukraino auf der Suche nach technisehem 
Geriit sind und alles nur Auffindbaro ins Donetzgebiet 
uberfiihren. Ueber don Gestehungspreis der K ohlj laBt 
sieh beim be sten Willen nichts Genaues sagen, da die 
Preise der Produktionsmittel einfaoh nach Gutdiinken 
der eie besehlagnahmenden Behordon ange-etzt werden. 
Natiirlioh werden diese Geratschafton nicht otwa kiiuf- 
lich erworben, sondern aus den Buroaus und don Fa- 
briken heraus beschlagnahmt, also, genau wie die 
Iicsselanlagen, einem Betriebo entzogen, um einem an
dern, noch aufzubauendcn, zugefiihrt zu werden, dessen 
Ergicbigkeit in den meisten Fallen sehr fraglich ist. 
Obwohl Ru fi land so reich an grofien Wa'dungen ist, fehlt 
es im Donetzgebiet neben den notigston Baustoffon an 
Stiitzen und Schwarten fur die Zechen. Zwar werden 
Ziige mit Stiitzen aus dem Reiehsinnorn, mit Schwarten 
und Bauholzern aus der Gcgend yon Mińsk und Pińsk 
abgcschickt, aber nur wenige Wagen dieser Sendungon 
erreichen gefiillt das Donetzbeeken, das meisto wird un- 
terwegs gcstohlen. Natiirlioh laBt angesichts dieser Zu- 
stiinde dio Menge der gefordorten Kohle viel zu wiinscheń 
ubrig, wio folgende Zahlentafel ausweist:

G e f o r d e r t e  K o h l c i n  T a u s e n d e n  P u d  
jo IG kg.

Jahr 1920 Kohle Antbrazit G esamtfisrderung
April . . .  10 797 2973 13 770
Mai . . . . 13 857 4714 ‘ 18 571
Juni  . . . 18 371 2184 25 555
Augus t . . .  15 522 7171 22 093

D a b e i  w a r  d e r  B e l e g s c h a f t s b e s t a n d  i m 
J  a h r o 1920:

1920

April 
Mai .
J un i .
August .

Arbeiter Arbeiter T
naner unter Tag Uber Ta„ In,sSes<un!
16 164 31 697 57 489 105 530
15 149 32 054 67 345 108 231
16 266 33 627 67 345 117 838
16 202 36 015 72 456 124 673

Die Regierung ist sich de3sen yollkommen bewufit, 
dafi yon der Kohlenfordorung auch dio Versorgung der 
Beyolkerung mit Lebensmitteln abhangt, und dafi der 
Mangel an Kohle es nicht gostatton wird, da3 Gc- 
treide aua don Toilen des Reiche3 auszufuhron, wo e« 
zurzeit noch yorhanden ist. Sie hat auch da3 Bestroben,
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die monatlicho Kohlcnfordorung jotzfc schon bis auf 
40 Millionen Pud zu bringen, aber dic303 Bestreben 
crsciicint bei dem je ‘.z'gen Z ustań de der Organisat.ons- 
orgnne ais volkommen unerfiillbar. Dio Regierung wird 
Bolion starkę Anstrengungen maehen miissen, um den 
Stand der bislierigen Forderung aueh hin fort beizubc- 
lialten.

Seit 1910 hat sich die Kohlonforderung wie folgt 
Tcriindcrt:

; F o r d e r u n g e n  i n  T a u s e n d o n  P u d :
1916 1317 1918 1919 1920
1 751 1 500 283,95 130,89 250

F o r d o r u n g  i n  t:
28 010 24 000 4 544 2 192 2 400

D u r e h s e h n i t t l i c h e  M o n a t s l o i a t u n g  d o s  
B c r g a r b e i t o r s  i n  P u d :

652 500 302 210 176
D u r c h B c h n i t t l i o h c  M o n a t s l o i a t u n g  i n  t:  

10,232 8,960 4,832 3,840 2,816
Z a h l  d e r  a n g o l e g t e n  A r b e i t o r :

126 000 114 000 94 000 57 001) 110 000
Die Łnge dor E i s e n i n d u s t r i e  ist noch trost- 

loscr ais die des Bergbauos. Fast allo Iliittenwerke 
ruhcn. Dio "Regierung kann sie nicht in Betrieb setzen, 
weil der Iloizstoff fohlt. Dio Kohlcnfordorung ist auch 
zu gcringfiigig, ais daB Koks erzeugt werden konnte, 
and Erze konnen der zerriitteten VerkohrsverhaItnisse 
wegen nicht bc3chafft werden. Zudem fehlen die notigen 
Fach- und Hilfsarbeiter. Die Facharbeiter zielion es 
vor, die ungclernten Arbeiter fur sich arbciton zu lassen, 
und spielen ala Mitglieder von Fabrikausschussen und 
andercr verantwortlicher Sto'.len die grofien Herren, 
ohno Nonnenswerte3 zu leiaten. Die Hilfsarbeiter hin- 
gegen schouen d ’e harte Arbeit, dio ihnon nioht don 
Lebonsunterhalt oinbringt, und bo^ehaftigen aich haupt- 
sachlieh m it gewinnbringenden Schiobungon.

Zurzeit arbeitet ein Hochofen auf den Russiseh- 
Belgischon Hiittonworkon in Jenakijewo und oin zwoiter 
auf der Union iii Makejewka. Hior walzen auch einigo 
WalzenstraBen B’.eche und Profileisen; aufierdem lauft 
eine Strafie auf den Huttenwerken Kramatorskaja Akt.- 
Ges., dio Walzeisen erzeugt. Aber die Herstellung von 
Walzerzougnisson ist so geringfugig, daB sie den rie- 
sigen Bedarf an Blechen und Eison aueh nicht an- 
niihernd stillon kann. Fast yollig fohlt 03 an Draht 
zur Herstollung von Nageln, die aus den Speicliern 
ganz verschwunden aind, so daB die notwendigen Bauten 
und Ausbesserungon nicht ausgofiilirt werden konnon. 
Wegen Drahtmangel konnen auch keine Netze fiir die 
Sicherheitslampen der Beigleute geliofert werden, so 
dali die Belegschafton sioh ba!d gezwungen sehen, mit 
ungesehiitzten Lampen unter Tage zu arbeiten und sich 
so groBen Gcfahren auszusetzen. Es fehlt ihnon auch an 
Giefierci- und Martinrohoisen, das sie wegen Mangel 
der notigen Rohstoffo und erfahrener Faehleute nicht 
in der erforderliehen Gute herstellen konnen. Zwar 
liegen auf den groBen Huttonwerken noch einige Mil
lionen Roheison-Braek von unbestimmtor Besehaffen- 
heit, die abor nirgends Verwendung findon konnen. Bis 
dahin haben die Bolscliowisten noch immer mit den 
Vorraten gewirtschaftet, dio ihnen die Zarenregicrung 
lunterlosscn hatte, dio abor jetzt yollkommen aufge- 
brauclit sind.

Die Lohne in der Eisonindustrio sind in lotzter Zeit 
stark in dio Hohe gegangen, wie folgendo Aufsto’.lung 
aus dem Geschaftsberichto der Hiittenwerko Krama
torskaja bowcist:

Arbelterzahl Monatlicbe Lohusnmnie
1. Juli 1919 . . 2202 885 775,00 Rbl.
1. Oktober 1919 . 1308 802 507,63 Rbl.
1. Januar 1920 . 1440 759 188,00 Rbl.
1. April 1920 . . 1368 8 033 877,47 Rbl.
1. Juli 1920 . . 1454 6 094 011,65 Rbl.

Dabei war dio Erzeugung ganz gcringfiigig.
Beamtenzahl Gelnlfc

1. Juli 1919 . . 308 279 000,00 Rbl.
1. Oktober 1919 . 251 212 000,00 Rbl.
1. Janunr 1920 . 251 368 000,00 Rbl.
1. Ju li 1920 . . 270 1 370 000,00 Rbl.

Dieses Werk erhiolt noch obendrein fiir den Zeit- 
ranin vom 1. Januar 1920 bis zum 30. Juni einen aufier- 
ordontliclion StaatszuschuB von 76 Millionen Rubpl, wo
bei zu borucksichtigen ist, daB dio Ausgabon fiir Wcrk- 
stoffanschaffungon innerhalb dieser Zeit in don genann- 
ten Bctrag nicht sinbegriffon Bind. Zur Herstellung 
von Siede- und Gasrohron hat man das Róhrenwalzwerk 
Chaudoir in Jekaterincs aw in Gang gebracht, aber aueh 
dies Work erzeugt fast nichts. Naturlich lo.den diese 
Werke iiborall stark unter dom ICohlonmangel. Werko, 
dic noch gliieklich sind, oigeno Lokomotiven zu haben, 
holoti ihre Kohlen solbst aus dom Grubengebiet. Aber 
"aueh die Veraorgung die3cr bororzugten Werke stoekt 
oft, und im yergangenen Winter waren aclbst Werko, 
dio sohr giinstig im Kohlonbeckon liegen und ais StoB- 
werko galton, nicht in dor Lago, ihren Kohlenbedarf zu 
decken, sahon sich violmohr gezwungen, ihre e’.ektriBchen 
Kraftwerke auBer Betrieb zu setzen und ihre, Anlagen 
ohne Belouchtung und K raft zu la3sen. So zorriitten 
Kohlen und Rohstoffmangel, das Versagen der Ver- 
kehrsmittol und dio Arbeitsunlust dor Belegschafton, vcr- 
bunden mit dor unfruchtbaren bureaukratischen Ver- 
waltungsweise der Behorden, dio Lage der Industrio 
immer mehr und lassen keino Bessorung der augenblick- 
lichon Zustanda erhoffen. NatUrlich wiire bei oiner ziel- 
bowuBten Betriebsorganijation d o Lage noch zu rotten, 
aber es wird leider nichta getan, dieses Zicl zu erreichen, 
und ca ist aueh niemand da, dor dies zustandebringon 
konnte. Die Ausschiisse bestehen aus Lcuten, dio vom 
Bergbau und Hiittenwo3on keine Ahnung haben, die 
Arbeit dar Hauptverwaltung ubt einen geradozu nieder- 
schmeHernden Eindruck aua, die Ingenieuro sind kiirper- 
lich und geistig gebrocliene Mensehen ohno Rechtc und 
Sehutz, cmge3chuchtorto Opfer fiir Sehmiihungon und 
Willkilr.

Das russisoho V e r k e h r s w e ś e n  liegt sehr im 
argon und seino Hebung beschaftigt die Regierung aufa 
lebhafteste, ohno dali eine groBere Festigkeit oder Ge- 
sundung do3 Verkolirs fo3tzustollen wiire. Itn Eisenbalin- 
wesen herrachen grauenhafte Zustande. Gegen 70% des 
gesamten rollendon Eisonbahnzeugs ist aufier Betrieb. 
Dio Bahnhofo gleichen oft Friedhofen, auf denen die 
Lelohen Hundertcr unbrauchbarcr Lokomotivon und ver- 
rostender Wagen horumliegen, an deron Wiedorhor- 
stellung vorliiufig nicht gedaclit werden kann. Zwar 
bohauptot Trotzky in seinem Befehle N r. 1042 an die 
LokomotWwerkstattcn, dali Rufitand im Jahre 1925 wie
der geniigend Lokomotivon und Wagen haben werdo, 
aber er wird selbst nicht von dor Glaubwiirdigkeit seiner 
Behauptung uberzeugt sein. Im  Laufo des Jahres nahm 
dio Zahl der ausgebosserten Lokomotivcn in don Werk- 
statten allerdings etwas zu im Vcrgloich zum Vor- 
jahro, jedoch gingen bereits im Herbst die Loistungen 
stark zuriick, so daB im Winter die yorjahrigo Zahl 
voraussichtlich nicht erreicht werden wird. Der Grund 
fiir den Riickgang der Loistungen ist hauptsachlieh der, 
daB die Lokomotivschuppen und Rcparaturwerkstattcn 
6ehon jahrelang nicht ausgebes3ort worden konnten, weil 
es an don notigen Baustoffen fohlt. Es fehlen die 
Fenster, dio Tiiren, die Dacher, abor 63 gibt weder 
Glas, noch Dachpappe, noch Bauzomont, noch Holz zu 
Ausbesserungen. Boi E in tritt der seharfen W interkalte 
kann naturlich in den Werkstiitten, dio kelnerloi Sehutz 
gegen den Fro3t bioton, nicht gearbeitet werden, und 
der Verfall dc3 noch rollondea Eisenbahnzeugs schreitet 
unaufhaltsam fort.

Ebenso traurig sieht es m it der Zahl und der 
Leistungsfahigkeit, insbesondere der Pferde, aus. Yieh- 
futter ist kaum zu bo3chaffen, der noch yorhandenc 
karge Pferdebeatand kann daher nur muhsam orhalten 
werden. Die Gruben haben so gut wie keine Pferde
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mehr, so daB dio Kohle nur schwer an die Fdrdcrkorbc 
herangeschleppt worden kann. Zudem widersprechen 
sich die MaBnahmen dor Sowjetregierung oft in nn- 
yerstandlichster Weise. So werden groBe Trnpps von 
Pferden und Maultieren aus dom Kubangebiefc in das 
Donetzbecken eingefiihrt, hier jedoeh von der Soldateska 
sofort riicksiclitslos bcschlagnahmt.

B o l s o h o w i s t i s c h e  Y c r w a l t u n g s m e -  
t h o d o n. In  don Sowjetyerwaltungen herrsoht St. Bu- 
roaukraHus unhesohrUnkt. Dio Organi?ationen dor R e- 
gierung arbeiten m it einein schwerfiiliigen Riesen- 
apparat von Beamten, deren tatsachliche Leistung im 
umgekehrten Yerhaltnis zu ihrer Zahl stohfc. Die Be- 
horden sind infolge dor uppigen Giinstlingswirtschaft 
yollig yerdorben und arbeiten auBerordentlich langsam 
und unzwockmaBig. Wiclitige Eingaben golangen z. B. 
nach tagelangem Heruinliegon in unzustiindigen Abtci- 
lungen in die reohten Ilando und dio Bearbeitung der 
Angolegenheit beanspruehfc noehmals unendliehe Zeit, bis 
der sehnlichsfc erwarteto Bescheid an den Einsender er- 
geht. Mcistens ist dann dio Antwort, und somit dio 
ganze aufgowandte Arbeit, wertlos, da der Zweck des 
Sehreibens liingst iiborholt und die betreffendo Ange- 
legenhoit nieht mehr dringend ist. Wiehtige Angelegen
heiten werden donn auch nur durch yertrauenswiirdige 
Mittelsperśonou orledigt, die selbst dio Briefo den Emp- 
fangern zustcllcn und yerpflichtet sind, auf uragehende 
Erledigung ihrer Auftrage zu drangen.

Es ist dor Verwaltungsweise der Sowjotregiornng 
eigentiimlich, daB sich Kommuniston, dio boi ihrer 
Parteileitung in gutem liufe stohen, selten liingore Zeit 
an einer Stello auflialten, und somit ein dauernder, 
iiufierst storender Wechsol in dor Spitzenlcitung des 
wichtigen Donetzbeckens stattfindet, das doch gerade 
oiner sehr yorsichtigen, tatkrSftigon und griindlieli ein- 
gearbeiteten Yerwaltung bedarf. Diese Tatsache or- 
kliirt teilwciso das klagliche Ergebnis, daB houto, also 
nach fast einem Jahro Yerwnltungstiitigkelt, ira Donotz- 
becken so gut wio nichts zustande gebracht worden ist. 
Dabei ist die Leit-ung zu sprunghaft und widerspruchs- 
voll, zu sehr yon Augenblicksstimmungen und Launen 
des durchweg nicht fachmannischon Leiters abhangig. 
Was gestem angeordnet wurdo, wird heute plotzlich 
ruekgangig gemacht, um morgen neuen Befehlen zu 
weichen. Da es so an der notigen ziclbewufiten Fiih- 
rung aus dem Zentrum heraus fohlt, stookt natiirlich 
die Arbeit in den einzelnen Betriebcn. Zudem wird ein 
ersprieCliches Zusammenarbeiten durch die ganz un^e- 
niigenden Zustande dea Rost- und Verkehr8wesens un- 
gemcin erschwert, wenn nicht des iifteren iiberhaupt un- 
moglich gemacht.

Dio Leistungen - der A r  b e i  t o r  im Donetzgebict 
sind staik gesunken, was darauf zuriickzufuhren ist, daB 
tatsaehlich dio mcisten angelegteii Arbeiter nicht a r 
beiten, sondern sich in der Hauptsacho mit Schiebungen 
besehaftigen und durch deren Erldss ihre ganz unzuliing- 
liche LebenshaRung zu yerbessern suchen. Dio amt- 
liche Erniihrung spottet namlich jeder Beschreibung. 
Der Arbeiter erhalt nicht eininal die zur Fristung seinos 
Lebena notige Brotmenge; an den Bezug yon Fleisch 
und F ett darf der Industriearbeiter erst recht nicht 
denken, solangc ihn die Bolsehewiki regieren. Weder 
seine Bekleidung noch 'sein Schuhwerk ist zureichend; 
yiele Arbeiter sind fast ganzlich entblofit und haben 
lieine Aussicht, oinen Anzug und ein Paar Stiefel zu 
bekommen. Die ITerrcn Oberkommunisten aber gehen 
in Lederauziigen und guten Stiefeln einher; diese Herren 
erhalten aueh Stoffe, um sieh Kleider niihen zu konnen, 
dagegen miis-en die Arbeiter, wenn sic aueh Kommunisten 
sind, in Lumpon geliiillt und barfufi gehen. Der kommu- 
nistische Abgeordnete Dr. Lcvi hat zwar arc  5. Xovember 
yergangenen Jahres im Deutschen Reichstage gesagt, daB 
es dem Proletariat nirgends so gut ergehe wio in Sowjet- 
ruBland, tatsaehlich ist das krasse Cegor,tei 1 wahrj n ir
gends ergeht es dem Arbeiter so schlecht, man yerlangt 
barto Arbeit, was bekanntlich boi dom Stand der Nah- 
rungsmittellieferung und der allgemeinen Untererniih- 
rung der Arbeiterschaft ein Unding ist. Der Arbeiter

kann mit seinem geringen monatlichen Verdionst von 
hoehstcns 6000 Rb!, und dem ublichen Pramienzuschlog 
von 130 o/o bei den herrschonden unerschwinglichen 
Lebensmittelpreisen nicht seinen Lebensunterhalt be- 
streiten, wenn er nicht schiebt. Der Handel liegt iiber- 
haupt nur noch in don Handen von Schiebern, und die 
gehandelton Waren werden entweder gegen andere Waren 
eingctauscht oder gegen unglaublich hohe Sumincn Pa- 
piergeld abgegeben. So kostet z. B. ein sehr minder- 
wertiges, kaum geniofibares Brot 600 RB)., Fleisch 1300 
bis 2000, F e tt und Buttcr 5000 bis 6000 Rbl. das Pfund, 
Salz kostet 800 Rbl. das Pfund, oino .Scliachtel Ziind- 
holzer 280 Rbl., ein Pfund Kartoffoln 150 Rbl., ein 
Glas Milch 250 Rbl. Dor Preis der ICleidungsstiicke, 
soweit sie iiberhaupt zu erhandeln sind, ist fast uner- 
schwinglieh. Ein Paar Stiefel werden glatt mit 
65 000 Rbl. bezahlt.

Dio von den Sozialistcn so gern gesehmahto Stiiek- 
lohnarbeit ist heute in SowjotruBland fast durchgefiihrt, 
da man erkannt hat, daB andornfalls ein Wlcdcraufbau 
der Industrie unmoglieh ist. Wichtig ist dic Beobaeh- 
tung, wio sich die Behorden Streiks gegenuber ycrhalten, 
und wie sie sich zu den Gewerkschaften stellen. Ein 
Streik ist im kommunistischen RuBland ganz unmoglieh, 
denn jede Bcwegung zur Erzielung besserer Lohn-° und 
Arbeitsbedingungen wird ais gegenreyolutionaro Hand- 
lung bewertet und denientsprechend behandelt, d. b. 
die Fuhrer werden sofort gefangcngcsotzt und wo- 
moglich erschosscn. Es steht wohl allgemoin fest, daB dio 
Arbeiterschaft m it der Regierung durehaus unzufriedeii 
ist und taglich bereit wiirc, das unertraglicho Joch ab- 
zuscliutteln, aber die riicksiehtslose Schreekenslierrscliaft 
hiilt sie in Schach, und sie ist zu k raft- und teilnahmlos, 
um von selbst gegen das straffe Regiment aufzubegehren. 
Patsafhlieho Stellen des Arboiterschutzes gibt es nieht, 
denn der Gewerkschaftsyerband ist von lCommunisten 
geleitet, erhalt somit voin Staate seino Anweisungen, und 
laBt naturgemaB nichts zu, was der Sowjetregierung miB- 
liebig ist. Man muB sich denmach hiiten, einen Yergleioh 
zwisclien den deutschen und russischen Gewerkschaften 
zu ziehen; diese haben nicht dio geringsto Macht nnd 
Moglichkoit, fiir die Wohlfahrfc ihrer Mitglieder einzu- 
treten.

Bei dem Stande dor Erzeugung und der angewand- 
ten A1 crwalhmgsweisen ist dio Regierung natiirlich nicht 
in dor Lage, dem Auslande Tauschgegenstando anzu- 
bieten und dafur die Giiter einzufiihrcn, deren sie dringend 
bedarf. N ur cin Wechsel des Systems konnte m. E. diese 
Zustande iindern und RuBland einer neuen glucklieheren 
Zukunft zufiihren, dio es aueh dem deutschen Handel 
und Gewerbc erlaubt, wertyollo wirtschaftliche Beziehun- 
gon zu RuBland anzukMpfen und in  der Ukraino, wie vor 
dem Kriege, wieder festen FuB zu fassen. Aber selbst 
der hoffnungsseligste Mcnseh kann nioht glauben, daB 
dieser Zeitpunkt bald eintreten konnte; dafiir ist das 
Duroheinander noeh zu groB.

Direktor M. TJUrich, Berlin.

Bucherschau-
M e r t e ń s ,  W .vS )r.^ng .: Ueber teclmiselie Bau - 

p o l i z e i b e s t i m m u n g e n  und die Moglich- 
keit undNotwendigkeit ilirer Yereinheitlichung. 
W urzburg 1919: Druck der Universitats-
druckerei H. Sturtz, A .-G . (VIII, 210 S. u. 
18 Tab.) 8°.
Dic baurechtliehen und baupolizeilichen Vorschriftcn 

erfolgton bisher durch dio EEnzelstaaton und weisen in- 
folgrdes'en groBo Ycrsdiiedenheitsn auf. Auf dom Ge- 
bioto der techniseshen baupolizeilichen Bestimmungen hat 
sich abot* allmalilich i'n \delen Fragon oine Uebereinstiin- 
mung der Anschanungcn herausgebildet, so daB e3 mog
lich erscheint, eine Vei-ełhlie:tlicliung dieser toohnischon 
\orsehriften vorzune3xmon. Schon friiSior ist yersohic- 
dentlich die Notrsyendiigkcit dor Aufstellung einheitlichej* 
techniseher Yorsciiriftesn erortert worden; es sea insbe-
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sondere auf die Vortrago und Arboiten von Sr.rgiifl. 
F i s c h m a n n  im diesem Zusammenbang hingewiosen, 
jedoch wurden stets nur ganz besondere Absehnitte und 
Einzclfiille Obehandelt. In  umfassenderem Mafte ist nun 
von Sr.-^yiig. M e r t e n s  das Gebiot der Vereinheit- 
lichung der technischen baupolizeilichon Bestiininungen 
behandelfc und damit die Grundlage gesehaffon worden, 
dieser zeitgenuilien Frage ernsthąft naher zu treten. Ja, 
das Buch bat dis Anregung gegeben, in dem Normen- 
ausschuG der deutsehen Industrie ©imen besonderen Unter- 
ausschufi fiir einheitliche teehnische baupolizeiliehe Be- 
stimmungen zu schaffen.

Der Verfasser zieht im den Kreis soimei' Betracb- 
tungen die hauptsiichlieih vorkommenden Baustoffe und 
Bauteile, die Belastungen und die zuliissigen Bean- 
spruchungen. E r  gibt einen Ueberblick iiber die bis- 
herigen Vorschriften und kniipft daran Yorsdilage fiir 
einheitliche neue Bestimmungen. Ganz eingehend be- 
handelt e r die Einwirkung der Entwicklung in der Eisen- 
technik auf den Eisenbau. Ausgehend vou der Verwcu- 
dung des GuGcisens und der eiuschlagigen Bestimmungen 
beapricht er die nacihher aufkommende Anwendung des 
SchweiBoisens, die Wandlung der Anschauung iiber dessen 
Y’erwendung, dio Einfuhrung des FluBeisons und die 
allgcniemo Binfiihrung desselben im Eisenbau. Die Ver- 
dienste der Normal-Profilbuch-Kommission und die Ar- 
beiten des Vcreins deutscher Eisenhiittenleute aus den 
achtzigor Jahren werden eingehend gcschildert. Einige, 
don Eisenbauor noch besonders angehende Fragen, wie 
Durchbiegung, Stiitzweite, Gerbergelonko usw., KnkJc- 
berechnung nach den verschiedenen Formeln, finden 
weitćstgehendo Brorterung. Zum SchluB Bchildert der 
Verfassor dio Unzuliinglichkoit des heutigen Verfahrons, 
tcchnischo baupolizeiliehe Bestimmungen zu orlassen, und 
fiilirt insbesondere wirtschaftlieho Griimde an, die fiir 
die Vercinheitlichung der Vorschriften sprechcn.

Dio Arbeit, die moines Erachtens wohl durch ećme 
straffero Einteilung an Uebersichtliohkeit gewonncn 
hatte, da jotzt ein und dcsrsclbe Gedaake mohrfach an 
versehiedcnon Stoika ausgefiihrt ist, kann nur jedom 
empfohlen wordon, dor sich m il teolmfedhen baupolizoi- 
lichen Vorsohriften zu besebaftigon hat oder sich iiber 
den Wandel der Ansehauungon in solcshon teelmisohon 
Fragen im Laufo der Zeit unterrichton will; aber nicht 
nur darin liegt ihr Wert. Sie wird vielm<Sbr anrogond 
und befruchtond auf dio Arboiten des eingangs erwahnten 
Ausschusses wirkon und damit der Ausgangspunkt fiir 
die so notwendigo Yoreinhoitlidhung der tocihniscihcn bau- 
polizeilichen Bestimmungen innorlmlb Deutscblaiids eein.

II- Boscnbcrp.

. S chu le ,W ., Piof . rTecbniseheTl iermo- 
dynam i k. 3., erw. Aufl. der „Technischen 
Wiirmcmechanik‘!. Berlin: .Tulius Springer. 8°.

BcT. 2. Hohere Thermodynamik mit Ein- 
schlufi der chemischen Zustandsanderungen 
nebst ausgewablten Abschnitten aus dem Ge- 
saratgebiet der technischen Anwendungen. Mit 
202 Textfig. u. 4 Taf. 1920. (XV. 409 S.) 
Geb. 36 M .

Naehdem sclion iiu Jahro 1917 die dritte Auflage des 
ersten Bande3 des Schuleselien Werkos herausgekommon 
war1), ist nunmehr aucli der zwoite Band in d ritter Auf- 
lage ersehienon. Bei dor Abgeschlossenhoit der einzelnen 
Bando spielt dieso dreijiihrige Zeitspanne keine wesent- 
licho Rolle; immerhin ist e3 zu begriiCon, dafl numnehr 
auch der zweite Band dem Stando der heutigen Erkennt- 
nis angepaOt ist, um so mehr, ais gorade die Wiirmewirt- 
schaft in dor heutigen Zeit fiir die Industrie und damit 
auch fiir den Ingonieur in den Vordergrund des Intoresses 
geriickt Lst.

Entspreehend der Einteilung des Schiileschen Werke- 
bchandelt der erste Band mebr diejenigen Aufgaben, die 
•oit der unmittelbaren Tatigkeit des Irigenieurs, vor allem

des Maschmenbauers, zusammenhangen, wahrend der 
zweite Band sich mehr mit den wissensebaftlidien Fragen 
befaCt, die nicht- oinen solch engon Znsammenhang mit 
der Technik haben.

Der urspriinglicho Aufbau des zwciten Bandes ist 
bei der Neuauflago bcibehalten worden; die weiterem 
ForŁschritto auf dem behandelten Gebiete sind durch 
Ergiinzungen in bcsteliondon Abscbnitten oder durch Ein- 
fugung neuer Abschnitto beriicksichtigt worden. So sind 
insbesondere die Vorsucho der Physikalisch-Techniseben 
Beiehsanstalt uber dio spezifisebe Wiirmo der hoehge- 
spannten L uft und dio Arbeiton des Miincliener Labora- 
toriums fiir teehnische Pliysik iiber den Drosseleffekt ais 
Ergiinzungen in dio betreffenden Absehnitte eingefiigt 
worden. Ais neue Abschkitte gegeniiber der vorber- 
gehenden Auflago sind zu nennen: Die adiabatischo Zu- 
standsiinderung der wirkliehen Gase; der Grundfali der 
nicht umgekehrten Zustandsanderungen; die Grund- 
gleichungen der unter Wiirmezufuhr oder Warmeent- 
ziehung und mit Reibung veriaufenden Stromung; dio 
Bczichungen zwischen Drosselungsabkiihlung und spezi- 
fischer Wiirmo; die Zustandsgleichung der Luft auf 
Grund der Drosselungsabkiihlung; die adiabatischo Ex- 
pansionsstromung mit Reibung im zylindrischen Rohr 
(lango Leitungen); die Entropietafel dor Gase und toeh- 
nischen Feuergase bis 3000° und die Grundlagen der 
Dampftabellcn und Entropietafoln fiir den Wassor- 
dampf.

D asin der dritten Auflsge des zweiten Bandes gegen
iiber der zweiten Auflago gebrachte Neue ist in der dem 
Schiilescben AVerke eigenen niustcrgiiltigcn Form behan- 
delt worden. Einer bosonderen Empfehlung bedarf es 
auch bei diesem Bandę nicht. Die Freundo des Werkos, 
also wohl alle, die es kennnen, werden die Neuauflago 
freudig begruBon. «. Durrer.

K l i n g e n b e r g ,  G ., Prof. <St.*3ng. h. c., Ge- 
heimer B aurat; B a u  grotier E l e k t r i  zi t i i t s -  
w e r k e .  Berlin: Julius Springer. 4°.

Bd. 3. Das K r a f t w c r k  G o l p a .  Mit 
127 Textabb. u. 4 Taf. 1920. (2 BI., 106 S.) 
Geb. 30 JC.

Dor vorlicgcndo Band des vortreffli(‘hen Werkos 
schlieGt sich seinen boiden yorgiingern1) wiirdig an. Es 
sind auch • liier die eigentlieben maschinellen Anlagen, 
Kcssel und Turbinen nur kurz bosproeben. Im wesent- 
lichen wird aber jedor Clmstand, der fiir die bauliche An- 
lago derartiger grofier Werko von Wichtigkeit ist, ein
gehend in der bekannten klardn Sprechweiso de8Verfassers 
vorgefiibrt. Die hior ontwiokclten Grundsatze sind so 
wichtig, daC sio fiir jeden Ingenieur in Betraeht kommen, 
der ein groIJeres Kraftwerk zu entwerfen oder zu 
loiten hat. Sr.-JJug. Kurt 1tummel.

Kalender liir 1921.
O h c m i k c r - K a l e n d o r  1921. Ein Hilfsbucb fiir 

Chemiker, Physiker, Mineralogen, Industrielle, Phar- 
mazeuten, Huttenmanncr usw. Begriindet von Dr. Ru
dolf B i e d e r m a n n .  Neubearb. v. Prof. Dr. Wal- 
ther R  o t  h, Braunscliweig, Teebn. Ilochschulc. Jg. 42. 
In  2 Bdn. Berlin: Julius Springer 1921. 8° (16°). 
42 JL

Bd. 1. (XIX, 502 S. nebst Kalendarium.) Geb.
Bd. 2. (IX, 520 S.) Geb.

G e s c  li a f t  s k a l e n d  e r ,  C. R o g e n h a r d f s ,  fiir 
den Weltverkehr. Yermittler der direkten Auskunft. 
Verzeichnis von Bankfirmen, Spediteuren, Anwalteii, 
Adyokafen, Konsulat™, Hotels und Auskunftserteilern 
in allen nennenswerten Ortem der Welt. Mit Angabe 
der Einwohnerzahlen, der Gcrichte, des Bahn- und 
Dampfsehiffsverkehrs, Fowie der Zollanstalten usw. 
nebst einem Bezugsquellenregister. 1921. Jg. 4(5. 
Gesehlossen am 15. Oktober 1920. Berlin-Schoneberg 
(Bahnstr. 19/20): C. Regenhardt, G. m. b. H . [1920],

' )  Vgl. St. u. E . 1919, 9. Jan., S . 55. l )  V gl. St. u. li. 1914, (j. Aug., S. 1363.



212 Stahl und Eisen. Siicherscfiau. 41. Jahrg. N r. 8.

(840, XCH S. nebst Kalendarium) 8° (16°). Geb.
28,75 JL

I n g e n i e u r - K a l o n d e r ,  E c h  l a n d  s, 1921. 
Fiir Maschinen- und Hiittcn-Ingenioure hrsg. v. Ober- 
baurat Fr. F  r  c y t  a g f ,  Prof,ssor i. R. In  2 Teilen. 
Jg. 43. Ber in: Julius Springer 1921. 8“ (16°). 18JL  

T. 1. (IX, 260 S. nebst Kalendarium.) Geb.
T. 2. (271 S.)

S e h i f f b a u - K a l e n d e r  [fiir das Jah r] 1921. 
Hilfsbuch der Schiffbau-Industrie. H r g. unter Mitw. 
hervorragender Fatlileute vora Yorlag des ,,S e h i f f -  
b a u“, Berlin. (Mit Abb.) Berlin: Zeitschrift „Sehiff- 
bau“ (Reinhold Straull, K.-G.) [1921] (X, 392 S.) 
8°. Geb. 25 JL  

9? Der vorliogcndo Kalender erscheint zum ersten 
Małe. E r soli nach den eigenen Angaben der unge- 
nannfen Verfas;cr ein kurzgefalltes Taschenbueh sein, 
das die fiir den Sehiffbau und Schiffsmasehinenbau, 
sowie fiir die Beurteilung fertiger Sehiffe und Schiffs- 
masehinon uncntbchrliehen Untcrlagen Liotet. Dabei 
ist der Inhalt des Kalenders zuniichst im wesent- 
llehen auf dag besehrankt geblieben, was fiir mittlero 
und kleine Frachtdampfer notig ist, „weil nur diese 
zurzeit fiir den Wicdcraufbau unserer Handelsflotte 
in Frage kommen“. — Den Inhalt dos Buehes kenn- 
żeichnen im einzelnen die folgenden Absehnitts-Ueber- 
seliriften: 1. Al genie nos (Mathomatik, Umreelinungs- 
tafeln fiir MaCe und Gewiehte, Festigkeitslehre, Ma- 
terialienkunde); 2. Sehiffsformen; 3. Schiffseigen- 
sehaften; 4. Festigkeit der Sehiffe; 5. Bau und Ein- 
riehtung der Sehiffe; 6. Ausrustung der Sehiffe; 
7. Ausziige aus den wieht'gsten gesetz’ichen Eojiim- 
mungon und Ilinweise auf dieselben; 8. Sehiffskolben- 
maschinen; 9. Schiffsturbinen; 10. Hilfsma?chinen und 
Apparate; 11. Rohrleitungen; 12. Wellenleitung und 
Propeller; 13. Kcs5cl; 14. Oelmaschinen. Ein Anhang 
umiafit Dampftabellen fiir gcsiittigten Wasserdampf 
sowio ein Kalendarium mit Raum fiir kurzo Ver- 
morke. jg

Ferner sind der Schriftleitung zugegaugen:
He l l mi eh ,  W.: Die w ssensehaftliohen A r b e i t e n  des

V er o in es d e u t s e h e r  I n g e n i e u r e  und ihre Bedeutung 
fur don Wiederaufbau der deutschen W irtsehąft. (Vor- 
trag  ver dem Oostorreichischen Verbande von Mit- 
gliedern des Vereincs deutseher Ingenieure in Wicn am
15. April 1920.) Berlin: Verlag des Vereines deutseher 
Ingenieure 1920. (30 S.) 8°.

H e r ma n n ,  Hugo, Dr., Etn. Privatdozent an der Teehn. 
Hochschule Wien, Professor an der Fachschule fur 
Keramik in Teplitz-Sehonau: E l e m e n t c  der F e u e -  
r u n g s k u n d o .  M it26F ig . Leipzig: Otto Spamer 1920. 
(178 S.) S°. 22,40 

I r r e s b e r g e r ,  Carl: Die F o r m s t o f f e  der Eisen- und 
StahlgieBerei. Ih r Wesen, ihre Priifung und Auf- 
bereitung. Mit 241 T eitabb. Berlin: Julius Springer 
1920. (V, 245 S.) 8°. 24 

J a h r b u e h  der B r e n n k r a f  t t e c h n i s c h e n  G ese ll- 
s e h a f t ,  E. V. Bd. 2, 1919. (Mit Abb.) Halle (Saale): 
Wilhelm K napp 1920. (2 BI., 95 S.) 4°.

D arin u. a.
F r an k , F ritz , E r.: ( er Stand der Technik auf dem 

Gebieteder GenoratoronvergasungmitTecrgewinnung 
und Teerverarbsitung. (M t  12 Abb.) (S. 43/59.) 

W u r m ,  i r.  E.,  und Dr.  Hi l l i ge r :  Die Auswortung 
von Generatoryersueben im Hellergenerator. (Mit 
Aussprache.) (S. 59/71.)

R e u t l i n g e r , E ., © r.^ng .: Die Abwiirme und ihre 
Bedeutung in der k.)inmenden Warmewirtschaft. 
(Mit Ati!»prache.) (S. 72/95.)

J &h r e s - Be r i c h t  uber d :e L e i s t u n g e n  der chemisehen 
Te c h n o l o g i e  fur  das Ja h r  1919. Jg. 65. B^arb. von 
Prof. Dr. B. R a s s o w und Dr. Paul F. S c h mi d t .  
Leipzig (Dorrienstr. 16): Johann Ambrosius Barth. 
1920. 8°.

Abt. 1: UnorganiseherTail. Mit 235 Abb. (XXVI 
684 S.) 108 JC.

Abt. 2: Organischer Toil. Mit 57 Abb. (XIX, 
457 S.) 108 Ji.

J o h o w ’s, [Hans], Hi l f s b u o h  fur den Sehi f fbau.
4. Aufl. Neu bearb. in Gemoinschaft m it ®r.«3iiig. 
C. Cammentz, Sipl.-^ng. A. Garweg, Marinebaurat
H. Paeoh (Kriegssehiff bau), Marinebaurat Sr.-^ltg. e. h.
F. Werner (Unterseefahrzeuge) und Sipl.-gltg. G. Zeysa 
von Sr-.Jjiig. E. F o e r s t e r . 2  Bde. Mit 045 Testabb.
u.32Taf. Berlin: Julius Springer 1920. 8°. Geb.l70JC 

Bd. 1. (XVI, 1126 S.) -  Bd. 2 (Kcmstruktions- 
m atcrial.) (VI, 32 Taf. u. 13 BI. Sehiffslisten.)

•J? Es kann n icht dio Aufgabc unserer Zeitschrift 
sein, das vorliegende Werk, das ausschlieBlich fiir den 
Sehiffbauingenieur bestim mt is t und fiir seine Arbeit 
dieselbe Bedeutung hat wie etwa fiir den Maschinen-, 
den Bau- und den Eisenhutteningenieur die bekannten 
Tasehenbiiohor des Vercins „H iitto“ , hier bei Ersehei- 
nen einer Neuauflage kritifch zu wiirdigon. Aber die 
Neubearbeitung hat das W erk, ohne an der bewahrten 
Gesamtancrdnung V\ esrntliehes zu iindern, in fast allen 
Abschnitten so griindlich umgestaltet, daB uns ein 
Hinweis auf diese Verbesserungcn doch auch hier am 
Platze zu sein scheint. Ganz allgemein t r i t t  das Be- 
strebon der jetzigen Bearbeiter hervor, geschiehtlich 
Gowordenes und damit heute Veraltetes auszuseheiden, 
um auf diese Weise fiir dic Beriicksichtigung der or- 
probten F ortsehritte  im Sehiffbau Raum zu gewinnen. 
Nur bei dem neu aufgenommenen A bschnitt iiber 
„Unterseefahrzeuge*1 hat man auch die geschichtliehe 
Entwick ung beriicksichtigt, weil ohne sie die teehnische 
Seite leicht h a tte  zu kurz kommen konnen und sio 
zudem bisher anderweitig im Zusammenliange noch 
kaum bchandelt worden ist. Neu ist ferner oine kurze 
D irstellung des Eisenbetonsehiffbaues. Angenehm wird 
der Sehiffbauingenieur es auch cmpfinden, daB jetzt 
ein im Anhang abgedruektcs Vcrzeichnis wiehtiger ein- 
schliigiger Biicher und Aufsatze aus Jahrbiiehern oder 
Zeitschriften ihm eine Handhabe bietot, wenn er einzelno 
Gebiete seines Faehes an Hand der Quellen eingehendor 
zu durchdringen wiinscht.

K a l i w i r t s e h a f t .  Gesetz vom 24. A pril 1919 nebst 
Durehfuhrungs- und Ausfiihrungsbestimmungen. Erl. 
von Dr. Heinrich F r i e d l i i n de r ,  Reehtsanwalt in 
Berlin. B::rlin: Carl Heymanns Verlag 1920. (VIII, 
191 S.) 8°. K art. 12,50 JC.

(Sozialisierungsgesetze. 2.)
K a p i t a l e r t r a g s t e u e r g e s e t z  yom 29. Marz 1920. Erl. 

Handausg. von Dr. jur. e t phil. R. Da l b e r g ,  Re- 
gtorungsrat im Reichsfinanzministerium. Berlin: Carl 
Heymanns Verlag 1920. (2 BI., 71 S.) 8°. Geb. 12 JC 
ncb3t Aufschlagen.

K a p i t a l e r t r a g s t e u e r g e s e t z  vom 29. Marz 1920 
(RGBl. S. 345). In K raft seit 31. Marz 1920. Erl. von 
Dr. Hans St ol z l e ,  Reehtsanwalt in Kempten (Allgau). 
Berlin und Lcpzig: V»rein;gung w’ssensehaftrcher Ver- 
legęr, W alter dc Gruyter& Co., 1920. (163 S.) 8°. 15.«.

[Umschlagt.:] K o m m o n t a r  zum Kapitalertrag- 
steuergesetz . . . Von D r. Hans Stol z l e .

W as kann Deutsehland leisten ? Deutschlands wirtschaft
liche Lage angesichts dor Fordcrungen der Entente. 
Drei unveroffentl chte Reg'erungs-Dokumento nebst 
Auszug aus dem WeiBbuch uber Spa. Berlin: Roimar 
Hobbing 1920. (IV, 164 S.) 8°. 12 M.

We y r a u e h ,  Robert, ®t«Qng., Reg:erungsbaumeister,ord. 
Professor der Teehn. Hochschule S tu ttgart: Das Tech-  
n i s ehe  Sehu l wes e n .  Aufbau, K ritik  und Vorschlage. 
S tu ttgart: Konrad W ittwer 1920. (30 S.) 8°. 2,40 JC.

W ie de king,  D r.rer.pol. :D ergcsetzl'choA cht8 tundcn- 
ta g . [Umschl.]: Segen oder Ruin ? Crefeld: Wilhelm 
Greven 1920. (114, V S.) 8*. 6 Jl.

Wi n t e r ,  Gustav, ZijTeiter Vorsitzender der „Brucke11, 
internationalcs In s titu t zur Organ:sation der ge'st:gen 
Arbeit, Sitz Berlin, friiher in Miinehen: Der Tayl or i s -  
mus .  Handbuch der w ssensohaftliehen Betriebs- und 
Arbeitsweije fiir die Arbeitenden aller Klasscn, Stande 
und Berufo. Mit 2S Abb. Leipzig: S. Hirz6l 1920. 
(V III, 244 S ) 8". 10 JC, geb. 21
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Vereins - Nachrichten.
V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e .  

J o s e f  Gangi von Ehrenwerth f .
Am 12. Januar 1921 starb in Klagenfurt das lang- 

jahrige Mitglied des Yereins deutscher E idihiittenlcute, 
der ehemalige Professor der Elsenhiittenkunde an der 
Hontanistischen Hochachule zu Leoben, llo f  ra t Dr. mont. 
h. c. Sr.-Jjjttg. h. e. J o s e f  G a n g i  von E h r e n w e r t h .

Der łlcimgegangene wurde am 14. Juni 1843 zu 
Spittal in Kiirnten geboren, besuchte unter manchorlci 
Entbchrungcn dio Oberrcalschule in Klagenfurt, hierauf 
ein Jahr das Polytechnische Institu t in Wien und kam 
im Jahre 18G2 nach Leoben, wo er zunachst noch den 
Vorlcsungon Peters v. Tunner lauschen konnte, ais dieser 
wiihrend des letzten Jahres seiner Lehrtiitigkcit das 
Katheder betrat. H ierauf war Ehrenwerth Schiller von 
Tunners Nachfolger, dem Professor der Probier- ' und 
Hiittenkundo Franz Kupelwićser. Ehrenwerth ver!i fi 
dic Bergakademie mit ausgezeichneten Studienerfo'gen 
im Jahre 1866 und tra t ais Bergwesenspraktikant der 
Finanz-Dircktion in Salzburg bei der Berg- und Hiitten- 
Tcrwaltung zu Wcrfen in den staat- 
lichen Montandienst. Es fo’gten 
kurze Yerwendungen bei der Ham- 
merverwaltung E tenau in Sa'zburg 
nnd bei der Eisenwerksdirektion 
Eisenerz in Steiermark. Vom Jahre 
186S an war Ehrenwerth im damą- 
ligen Panzerplattenwalzwerke zu 
Storo in Steiermark in Stellung, 
wurde 1870 Supplent an der Obcr- 
rcalschule in  Klagenfurt und 1871 
Assistent bei der Lehrkanzel fiir

- Bergbau-, Aufbereitungs- und Mark- 
scheidekunde an der Bcrgakademiczu 
Przibram, womit er zuniichst seine 
Vorliebe zum Lehrfache befriedigt 
Bah. Namentlich ein eolbstiindigcr 
Lehrauftrag in der Aufbercitungs- 
kundc, die damals durch v. R ittinger 
gerade ihro wissensehaftlichen 
Grundlagen erhielt, maehtc Ehren
werth grofie Freude und wurde von 
ihm in bester Weise ausgefiihrt.

Im folgenden Jahre ging er an dieser Anstalt ais 
Assistent zur Lehrkanzel fiir H iition- und Problerlcunde 
iiber. Am 1. Oktober 1873 kam Ehrenwerth in gleicher 
Eigenschaft an die Bergakademie zu , Leoben, wo er 
nach kurzer Assistontenzeit im Jahre 1875 zum Adjunk- 
ten ernannt wurde. Ais solcher veroffcntlichte er 1879 
unter dcm Titel „Abhandlungcn iiber den Thomas-Gil- 
christschen Prozefi11 eine vorzUgliehe Arbeit iiber das 
damals ganz ncuo Verfahrcn und trug hicrdurch sowie 
durch weitere fiir. die Praxis wegweisende Veroffent- 
liehungen, die den Namen Ehrenwerth in der ganzen 
cisenhuttcnmannischen W e't riihmliih bekannt machten, 
tur raschen Ausbreltung der Kcnntnis des Thomasver- 
fahrens, besonders in Deutschland und Oesterreich, er- 
folgreioh bei. Seit 1879 hielt Ehrenwerth fiinf Jahre 
hindurch an der Bergakademie zu Leoben aueh oinc 
•elbstiindige Yorlesung iiber Technologio der Metalle.

Die Arbeiten Ehrenwcrihs behanćelten stots wi h- 
tigc teehnische Zeitfragen dea Eisenhiittcnwesens, iiber 
die sio aufklirendes Licht vcrbreitctcn. In Wiirdigung 
dieser horvorragenden Tatigkeit wurdo Ehrenwerth im 
Jahre 1880 durch den Titel und Charakter oines a. o. Pro- 
fcasors ausgezeichnet.

Es war fiir Ehrenwerth, der mit ganzer Seele in 
dcm Berufo eines akodemisehon Lchrers d r  Iluttenkunde 
aufgehen wollte, selbstyerstandlieb, daB er auch weite 
Reisen unternahm, um insbesondere die Eisenindustrie 
dos Auslandrs griindlich konnen zu lernen. E r bereisto 
w im Jahre 1884 Eng'and und Sehweden und 1 gte seine 
Emdriicke in dcm zuletztgenannten Lande in seinem 
Tprzuglichen Reiscberieht „Das Eiscnhuttenweson Schwo-

dens“ (Leipzig 1885) niedor. In  der Folgo wurdo or 
a!s FachberichteŁtatter von dor ostoireiohudien Regio- 
ruug zur Weltausstellung nach Chicago entsendet. Sein 
diesbezuglichcr sehr sorgfaltiger und umfar.grcieher Be
richt erschien 1895 unter dem Titel „Das Berg- und 
Iluttenwesen auf der Weltausstellung in Chicago" ais 
Teil des amtlichon Berichtes der k. k. Oesterr. Ccntral- 
Commission fiir dio Weltausstellung in Chicago.

Von 1892 an hiolt Professor von Ehrenwerth an dor 
Bergakademie zu Leoben eino Yorlesung iiber Enzy- 
klopiidie der Iluttenkunde. lin  Jahre 1895 wurde ihm 
die ordentlioljo Professur fiir Eisen-, Metali- und Sud- 
hiittenkunde an dor Bcrgakademio in Prz b am iibor- 
tragen, wo er von 1897 bis 1899 auch dio Wiirdo des 
Rektors b^kleidete. Ln zuletztgenannten Jahre wurde 
Ehrenwerth a 's  ordentlicher Professor fur dio gV.ehen 
Lelirlacber zum Nachfolger Franz Kupelwiesers an dor 
Bergakademie zu Leoben ernannt. An dieser war er zu

nachst StelWertretcr des Vorsitzon- 
den und spiiter selbst Vorsitzehder 
der Staatspriifungskommission fiir 
Hiittcnwesen.

Dor, Ruf den Ehrenwerth sich 
namentlich ais Yerfechter des Tho- 
masyerfahrens erworben hatte, trug 
ihm auch bei internationalen mon- 
tanistischen Kongrossen algemeine 
Hoehachtung e in ; so war er Ehren- 
mitglicd des Allgemeinen Berg- 
mannstages zu Teplitz (1899) und 
Ehrenpriisident boi den Kongrc-sen 
zu Luttich (1905), Rom (1906), 
Dusseldorf (1910). Das Iron and 
Steel Inslitute in London ernannto 
Professor Ehrenwerth a ’s „den ber- 
vorragenden, osterreiehiseben Mo- 
tallurgcn" im Jahre 1906 zu seinem 
Ehrcnmitgliedc. Vier Jahre spater 
wurde Ehrenwerth gelegenfich der 
Einweihungsfcier zur Eroffnung 
der Institute fiir Iluttenkunde an 

der Technischen Hochsehule zu Aachen zum ®r.'S»9- 
ehrenhalber ernannt. Solcben Ehrungen des Auslandes 
sehlofi sich, ebenfalls im Jahre 1910, in der Hcimat dor 
Berg- und Iliittcnmiinnis he Verc n fiir Steiermark und 
Karnten m it der Ernennung Ehrenwerths zu seinem 
Ehrenmitgliede an, wahrend ihm von der Regierung 
der Orden der Eisernen Krono 3. Klasse Tcrliehen wurde.

Im Jahre 1913 yollendete Ehrenwerth ais Professor 
an der Montanistischen Hochschu'e zu Leoben sein 
70. Lebensjahr; wahrend des Ehrcnjahres blieb er nóeh 
im Dicnsto und tra t dann am 1. Dezombcr 1914 in den 
bleibcnden Ruhostand. In  demselben Jahre wurde er auch 
durch die Zucrkennung des Titels H ofrat ausgeieichnet. 
Das Professorenkollegium der Montanistischen Iloeh- 
sehulc zu Leoben ehrte sein bisheriges Mitglied dureh 
die Yerleihung der Wiirdc eines Doktors der montanisti
schen Wissenschaften ehrenha'ber, um d o Vcrdionśt3 des 
Scheidenden um dio wissenschaftlieho Entwicklung dos 
Eisenhiittcnwesens, besonders auf dem Gobiete der Flufi- 
eisendarstellung, auch auBerlicli anzuerkennon. Wenn 
Ehrenwerths U ebertritt in den Ruhostand im iibrigen 
in aller Stille vor sich ging, so war dies durch die Zeit- 
yerhaltnisse bedingt. Mehr ais 40 Jahre war Ehren
werth ununterbrodicn ais akademischer Lehrer tlitig ge
wesen, zahlreielio Schiller hatte er zu hervorragcnd tiich- 
tigen Iliitteningenicuren herangebildet. Wio sehr seine 
Schiiler auch in spateren Jahren noch m it der griifiten 
Ilochachtung und Wcrtschatzung an ihrem alten. Lehrer 
hingen, das zelgte sieh immer wieder bei gelogenfictem 
Zusammentreffen, wie es die alljahrli hen Faehaus liige 
mit den Studierendon auf die bedeutendsten ELsen-
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werko Oosterreich-Ungarns und Deutsehlands mit sich 
brachtcn.

Ehrenwerth, dor nur seiner Arbeit und seinem Lelir- 
berufe lebte, blieb Junggeselle. E r erfrcute sich dauernd 
voller Gesundheit und grofier geistiger Frische nnd Reg- 
-samkeit. Ais Kjirtner iibersiedelte er von Leoben nach 
Klagenfurt, bewics abor stets eine grofie Anhiingliehkoit 
an Leoben und auBertl bald wieder die Ab3icht, dahin 
zuriickzukehren.

In der letzten Zeit seinos Lebens tra t bei dem Hcim- 
gegaugenen ein bośes krebsartiges Leiden auf, und da 
fiir ihn der Gedanke, einem Sieehtumo verfallen zu miis- 
sen, unyereinbaę, war mit seiner kriiftigen Natur, so 
unterzog er sich in Klagenfurt einer Oporation, an doren 
Folgen or aber nach wonigen Tagen verseliied. Ehren- 
werths Angehorige aehteten den von ihm goauCcrton 
Wunseh, in Leoben beigesetzt zu werden, und am 10. J a 
nuar 1921 fand das Begrjibnis unter dem Geleite seiner 
ehemaligen Aml-?gcno3Sen, zahlreicher Freunde und der 
Horersehaft der Monfoinistisclien Hoehsehule statt. Es 
verdient dankbare Erwiihnung, daB der Verstorbene der

Fiir die Vereinsbiicherei sind eingegangen:

CWe Binsendor von Geschenkcn sind m it einem * versehen.)

M i t t e i l  u n g e n  aus dem K a i s o 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 c h u n g  zu Dussel
dorf. Hrsg. von Fritz W i i s t .  Dusseldorf: Vorla«- 
Sfahleisen an. b. H . 4®.

Bd. 1. (M l zahlr. Abb. u. 7 Taf.) 1920. (3 BI. 
120 S.) 60 J t,  in Ilalbleinen geb. 70 Jl.

- ' /
Aenderungen in der Mitgliederliste.

Autnann, Umil, D irektor der Halbergerliiitte, G. m. b. H.
Brebach a. d. Saar.

Barghoht, Otto, Betriebsingenieur, Bismarokhutte, O.-S 
Bismarck-Str. 75.

Becker, Ernst, ^i^I.^Ufl., Walzw.-Betriebsing. der Rhoin.
Stahlw., Duisburg-Mciderieh, Auf dem Datnui 125 

Berger Wilhelm, SipL-^ng., Leiter der Vers.-Anstalt der 
Stahlw. Eiekeu & Co., Hagen i. W.

Blaschlce, Franz Rudolf, Ingenieur, Rjga (Lettland), 
Postfach 137.

Dongen, J). J. W. mm, ^ . . 3113., Betriebsing. der BiUiloh 
Maatschappij, Mo.uggar (Billiton), Ned.-O.-Indien 

Ćrasselt Karl, S i ^ n g . ,  Dresden-N., Jordan-Str. G. 
Ha/m, Johann, Ingenieur, Zweibrucken i. Pfalz, Bismarek- 

Str. 3.
//ccfeZ, W ilhelm, Dr., Direktor der Gewerksch. Friedrich

i iiyssen Hamborn, Duisburg, Prinzen-Str. 22.
Iiuhn, Gustav, Oberingenieur dor Ofenbau-Ges. m. b. H 

Dusseldorf, Kapell-Str. 6.
Ishtzawa, Meishun, Oberingenieur of Nippon Steel Foun- 

dry, Ltd., Nr. 270. Chishima-Cho, Nishi-Ku, Osaka 
Japan.

Juon, Eduard, Ingenieur, Lidingd, Sehweden, ViUastad, 
D rott 10.

Kaiser, Alfred, Giefiereiing. d. Fa. Łudw
Loewe & Co., A.-G., Berlin NW 7, H utten-Str. 17. 

Kollmann, Adolf, Vorst.-MitgIied d. Fa. Hensehel & Sohn, 
G, 111. b. H., Handelsabt,, Bochum, Handelshof.

KorUn, Friedrich, Dr., D irektor der Nebenprod.-Ver- 
wertnngsges. deutscher Gasw., Frankfurt a. M. Gallus- 
Anlage 2.

Kreuser, Adolf, Direktor u. Teilh. d. Fa. Adolf Kreuser, 
G. in. b. H., Hanim i. W.

Krueger, Hugo, Dahlhausen a. d. Ruhr, Post-
Str. 7.

Hoehsehule, der seine Lebensarbeit gewidmet war, auch 
in letztwilliger Vorfugung durch Stiftungen gedacht hat.

Mit ITofrat Gangi von Ehrenwerth ist einer der her- 
yorragendsten Miinner, dio je an der alten Bergakademie 
der jctzigen Montanistisehen Hoehsehule, zu Leoben ge- 
lelirt haben, dahingegangen. Sein ycrdionB tvolles 
Hirkeii an der Hoehsehule und seine ausgezeichneteii 
Arbeiter sichern ihm das ebrendste Andenken, nicht nur 
bel semen Amtsgenossen, Freunden und Sebulern, son
dern auch in der weitesten eisenhuttenmannisehen Faeh- 
welt. Ein Beweis der Wurdigung des ausgezeichneteii 
i* aengenossen und Lelirers sind dio ■zahlreiehen Kund- 
gebungen des Mitempfindens, die naeh seinem Tode der 
Montanistisehen Hoehsehule von vielen Seiten zuye- 
gangen sind. Auch der Verein deutscher Eisonhuttin- 
leute steht bei dem Heimgange Ehreuwerths trauernd 
am Grabę seines hoehgeschiitzten Mitgliedes, dessen Ar- 
beiten z. T. in „Stahl und Eisen" orschionen sind und 
dessen Andenken in den Iireisen der deutschen Eisen
hiittenleute dauernd fortleben wird.

F. Schraml.

41. Jakrg. Nr. 8.

Ritz, Karl, Magdeburg-Neustadt, Lubecker-
Str. 66.

Schickhaus, -WWy, Ing., Geschaftsf. u. Mitinh. d. Fa. 
Rudolf Pirscher, G. m. b. TL, Hamburg 1, Brands- 
ende 12.'

Schnudt, Carl G., Oberingenieur der Osnabr. Kupfer- u.
Drąntw\, A.-G., Osnabruck, Veilchen-Str. 1.

Schmitz Paul, Ingenieur, Tokio, J apan, Kojimachi-ku 
xurakucho 3 chome Nr. 5 .

Sclmaubelt, Anion, Teehn. Beirat des Stahlw. Hones,
G. ni. b. H., Dusseldorf, Jacobi-Str. 14.

Spannagel, Hans, D irektor der N. V. Rollo, Den Haa<' 
Holland, Alexanderstraal 23.

Tansini, Mario, Ing., Inh. d. Fa. Ing. Mario Tansini, 
Mailand, Italien, Via S. Jla rta  10.

VSUmec.he, Hans, ©ipr.-gtlfl., Leiter der Bauabt. des Georgs- 
marien-Bargw.- u. Hiittenvereiiis, A.-G., Abt.Hutteńw., 
Georgsmarienhutte, Karl-Str. 1.

11 einberger, Hutjo, Ing., tcclin. Sekretar d. Fa. Gebi' 
Gutmann, Wien I, Oesterr., Fichtegasse 10.

Widemann, M ax, Dr.-phil., Giessen, Plock-Str. 13.

N eue M itg lied e r.
Colligtum, Hans, Nikolassee, Bez. Potsdani,

Gerkrath-Str. 13.
Gerlach, Emil, Ingenieur, Duisburg, Kohrień-Str. 24 
Gurdzhy-Conitz, Udo von, i. H." Gelsenk. GuBstahl- 

Eisenw., A.-G., Dusseldorf, Jagerhof-Str. 22.
IJoUing, Wilhelm, Bergassessor, Geschaftsf. der Fachgr. 

Bergbau des Reichsverb. dor deutschen Industrie, 
Berlin W 10, Yiktoria-Str. 30.

Pakulla, Edmund, ®ip(.«gng., Remscheid, Winkel-Str. 4. 
PrewseK, jr., Heinrich, .Mitinh. d. Fa. [feinr. -Weber, 

Haspe i. W., Berliner Str. 104.
Richter, Guido, Obering. u. Leiter der Warme-

zweigstelle Kattowitz, Borsiąwerk, O. - Schl., Mar- 
garethc-Str.

Schafer, Hugo, GieBerei-Betriebsleiter der Halbergerhutte,
G. m. b. H., Brebach a. d. Saar, Stumm-Str. 11.

Spousta, Josef, Stahlwerksingenieur, Eisonwerke, Frei 
stadt, Tsehecho - Sio va kci.

Unger, Wilhelm, ®ipI..Qng. ,Gcvelsberg i. W„ JIittel-Str.47. 
ogt, August Wilhelm, Bjtriebsingeniour der Jnlienhutte, 
Bobrek, O.-Schl., Caro-Str. 12 b.

G osto rben .
Hambruch, Paul, Zivilingenieur, Frankfurt a. M. 14.2.1921: 
Hólzken, Oberingenieur, Bonn. 5). 2. 1921.
Olbnch, Guslau, Ingenieur, Kotzschenbroda, Febr. 1921.

Viele Fachgenossen sind noch stellunaslosl
Beachtet die 89. Listę der Stellung Suchenden am Schlusse des Anzeigenteiles.


