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< s ist bekannt, daB man eine Entscliwefelung von 
FluBeisen dadurch erzielen kann, daB man einer 

gut basischen Schlaeke gewisse Mengen FluBspat 
zusetzt. Diese Entscliwefelung ist unter bestimmten 
Voraussetzungen ziemlich weitgehend; man erhiilt 
Iiber iliren Grad den bcsten AufschluB, wenn man 
den sogenannten Teilungskoeffizienten fiir Schwefel, 
d. h. das Verhiiltnis des Sehwefcls in der Schlacke 
zum Schwefel im FluBeisen, ermittelt. Enthalt z. B. 
eine Sclilacke 0,30%  S und das zugehorige FluB
eisen 0,05 % S, so ist der Teilungskoeffizient 0,30 : 
0,05 =  6.

Es kann im Stahlwerksbetrieb vorkominen, daB 
man zeitweise nut einem sehr manganarmen Einsatz 
arbeiten muB, der so viel Schwefel enthalt, daB man 
bei Arbeiten ohne FluBspat nicht in der Lage ist, 
seinen Gehalt an oder unter der in gegebenen Fallen 
vorgeschriebenen Grenze von 0,06 % zu halten. Yon 
derartigeu Schmelzungen wurden nun neun ver- 
schiedene auf den Teilungskoeffizienten fiir Schwefel 
untersucht; die Ergebnisse sind in Zahlentafel 1 zu- 
sammengestellt.

Zahlentafel 1. S oh  w e f  e l g e  h a l  t  e y o n  M a r t i n  
s c h m e l z u n g e n  o h n e  F l u B s p a t  z u s a t z .

Metali
Schlacke

%

Teilungs
koeffizient

fUr
Schwefel

0
%

p

%
Mn
%

S
%

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

Der Teilungskoeffizient bei diesen neun Schmel
zungen errechnet sich hiernach im Durchschnitt zu 
3,15. -Wie Sndert sich nun das Bild, wenn man nach 
Einsclimclzcn des Einsatzes der Schlaeke gewisse 
Mengen FluBspat zusetzt? Darii ber geben die ent- 
spreclienden Angaben in Zahlentafel 2 von neun 
anderen Schmelzungen AufschluB, bei denen auf 30 t 
Einsatz bei iibrigbns gleichem Kalkzusatz 400 kg 
FluBspat zugesetzt wurden.

Zahlentafel 2. S oh  w e f e l g e h a l t e  y o n  M a r t i n -  
s c h m e l z u n g e n  m i t  F l u B s p a t z u s  a t z .

Metali
Schlacke

%

Teilungs-
koelflzient

fUr
Schwefel

0
___% __

p
%

Mn.
%

S
%

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

Der Teilungskoeffizient dieser neun Schmelzungen 
ist also erlieblieh gewachsen und zwar im Durch
schnitt auf 6,5.

Enthielt das Metali in den ersten neun Fallen im 
Durchschnitt rd. 0,08%  S, so in den letzten neun 
Fallen nur rd. 0,05%  S. Der Zusatz von FluBspat 
bewirkte also eine nennenswerte Erhóhung des Tei
lungskoeffizienten fiir Schwefel und damit eine Ab- 
nahme des Schwefelgehaltes im FluBeisenbad. Wie 
augenfałlig diese Erscheinung ist, zeigt das Schau- 
bild fiir Schwefel in Abb. 1, das einer stark schwefel- 
haltigen Schmelzung entnommen wurde, der nach 
Fertigbildung der Schlaeke 400 kg FluBspat zu- 
gegeben wurden.

Es ware jetzt noch zu untersuchen, in welchęr 
Wcise sich das Fluorkalzium in der Sclilacke verhalt. 
Nach dem Zusatz des FluBspats ist die Sclilacke sehr 
diinnfiiissig geworden. Untersucht man die Abgase 
des Martinofens, indem man sie aus dcm abziehenden 
Kopf absaugt und durch Wasser leitet, so bildet sich 
der bekannte gallertartige Niederschlag von Kiescl- 
siiure, den man erhiilt, wenn man Siliziumfluorid in 
Wasser leitet.

Das Fluorkalzium hat also auf die Kieselsiiure 
der Schlacke eingewirkt. Silizium in Form von 
Siliziumfluorid ist aus der Schlacke abgeraucht, wobei 
sich Kalk gebildet hat entsprechend der Gleichung:
2 Ca Flj +  Si Oj =  Si Fl4 +  2 Ca O. Da Silizium
fluorid gebildet wird, so muB der Fluorkalziumgehalt 
der Schlacke abnelimen. Um dariiber AufschluB zu 
erhalten, wuide ein Scliaubild fur Fluorkalzium der
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Schlacke gemaB Abb. 2 genommen. Die erste Probe- 
nahme erfolgte unmittelbar naeh Losung des FluB- 
spats in der Schlacke, d. li. 10 min nach Zusatz, die 
weiteren Probenahmen ebenfalls in Abstanden von 
10 min. Gleichzeitig wurde auch der Schwefelgehalt

%$

Zusatz m i 
O ufispcrł

Ferromorrgarr- AbsftoM 
Zusa/z

Abb. 1. Schaubild der Schwefolgohalfce einor 
Martmschmclzung m it Pluflspatzusatz.

sein kann. Die Fertigschlacken je einer ohne FIuB- 
spat und einer mit FluBspat behandelten Schmel
zung bei oben erwahntem manganarmem Einsatz 
zeigt die in Zahlentafel 3 wiedergegebene Zusammen
setzung.

Abb. 2. Schaubikl fiir Schwefel- und Fluorkalzium- 
gehalte im Eisen bzw. in der Schlacke.

im FluBeisenbade bestimmt. Die genauen Zahlen 
der einzelnen Gehalte waren folgende:

Das Schaubild zeigt, 
dafi die Abnahme des 
Fliiorkalziums in der 
Schlacke nur bis auf 
rd. 2 % erfolgt; die Ge
halte der Proben, die in 
den letzten 30 min ent-

Zahlentafel 3. A n a l y s e n  v o n  M a r t i n s c h l a c k e n  
m i t  u n d  o h n e  F l u B s p a t z u s a t z .

8 Oa FI, s Ca FI,
% »/o °/0 •/o

u,lio G,03 0,063 2,09
0 ,0 7 8 4,10 0.056 2,21
n,074 3,40 0,052 2,00
0,070 2,27

Fluor-
kalzium or 

% %

Fluor-
Jcalzium Fluor 

% %

2,58 = 1,26 
2,40= 1.17 
2,44= 1,19 
2,30 =  1,12

2,16= 1,05 
2,48= 1,2 
2,06= 1,00

nommen wurden, stiinmten annahernd iiberein, die 
geringen Schwankungen diirften sich innerhalb der 
Analysenfehlergrenzen bewegen.

Es wurden nun sieben Fertigschlacken von mit 
FluBspat behandelten Schmelzungen auf ihren Fluor- 
kalziumgehalt untersuelit; ihre Gehalte betrugen:

Hiernach scheint also 
durchweg bei geniigend 
langer Einwirkung des 
Fluorkalziums auf die 
Schlacke der Fluor- 
kalziumgehalt bis auf 
2— 2,5 % abzunehmen 
und danń konstant zu 

bleiben, denn alle untersuehten Fertigschlacken zeigten 
annahernd dieselben Gelirlte. Ob allerdings das Fluor, 
das sich zuletzt in der Schlacke befindet, iiberhaupt 
noch an Kalzium oder in anderer Form gebunden 
ist, laBt sich nicht ermitteln; jedenfalls ist bei uns 
eine weitergehende Entfernung des Fluors, ais den 
angefuhrten Gehalten entspricht, nie beobachtet 
worden.

Man hat nun bisher angenommen, daB die Ent
schwefelung durch FluBspat darin begriindet ist, 
daB die Schlacke durch den FluBspatzusatz basischer 
geworden ist und doch den notigen Grad von Diinn- 
fliissigkeit behalt, um eine gute Reaktion zu ver- 
mitteln. Die folgenden Untersuchungen werden aber 
seigen, daB die Entschwefelung hierin nicht begriindet

ohne Flu3*patzusatz mit FluBspatzusatz
Schlacke

%
zugehoriger

Stahl
Schlacke I zugehtiriger 

% i Staht

Si 0 5. 
Fe2Ó3 
Fe O . 
Al, O, 
Mn O 
P 20 ; . 
Ca O . 
Mg O 
S . . 
Ca FI,

15,20
3,57
8.14
2.14 
5,41 
4,70

46,50
12,97
0,32

C
%

P
% 19,63

2,86
11,57

0
%

P
%

0,16 o,os 0,12 0,02

iln s 3,36 Sltr s
% % 5,63 % %

0,50 0,09 2,62
45,98

0,41 0,00
Teilungs-

koeftizient
4,55
0,44
2,26

Teilnngs- 
koc fizient

fUc
0,32
0^09“

s

= 3,50
fllr S 

0,44 _
0,06

Der Basizitatsgrad, ausgedriickt durch das Verhalt- 
nis der Summę der Sauerstoffgehalte der Basen zu

den Sauren, also r ,  * °  f? Rn°  ■
10-G ehalt m biO, -j- E 20 :1 +  PjOsO

ist im ersten Fali 1,67, im zweiten 1,30, und doch betragt
der Teilungskoeffizient im ersten Fali 3,50, im zweiten
7,3. Im Basizitatsgrad kann also der Grund fur die
Erhohung des Teilungskoeffizienten nicht liegen.

Um einen endgiiltigen AufschluB zu erhalten, 
wurde folgender Versuch vorgenommen. Eine 
Schmelzung yon 60 t Einsatzgewicht wurde fertig- 
gestellt. Der Schmelzung wurden dann 2000 kg 
Spiegeleisen zugesetzt. Nach Yerlauf von einer halben 
Stunde war die Spiegeleisenmenge durchgekocht, 
und das Bad hatte nun so viel Hiirte, daB die Schmel
zung mit fertiggebildeter Schlacke noch eine halbe 
Stunde im Ofen gehalten werden konnte. Dieser 
Schlacke wurden jedoch unmittelbar nach Durch- 
kochen des Spiegeleisens 900 kg FluBspat mit 95 % 
Ca FI, zugegeben, der also eine halbe Stunde auf die 
Schlacke einwirken konnte. Aus Bad und Schlacke 
wurden vor dem Zusatz des Spiegeleisens zwei Pro
ben, nach Durchkochen des Spiegeleisens eine Probe
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Zeit der
Probe-
nahmc

2,15
2,30
2.32
3.00
3.01 
3,11 
3,21 
3,23
3.33
3.34

Zahlentafel 4. V o r s u  c h e m i t  F I  u fis p a t  z u s  a t  z.
S t a l l i

0,145
0,115

0,175

0,120
0,100

0,1 CO

P
%

0,026
0,033

0.03S

0,027
0,030

0,030

lin
%

0,35
0,32

0,44

0,38
0,33

0,35

s
%

0,081
0,083

Sc b 1 a c k e
Si Oj 
%

19,90
17,70

Fe O 
%

10,80
10,07

FezOa
%

2,14
2,71

Mn O
%

17,07
16,77

CaO
%

38,80
39,30

Zus tz von 2000 kg Spiegeleisen 
0,081 | 17,85 | 10,67 | 1,57 | 17,28 | 39,90

Zusatz von 900 kg FluBspat
0,064 i 17,60 1 11,44 I 1,57 I 15,83 1 34 65
0,060 | 18,05 | 11,70 I 2,14 | 16,25 | 35,18

Zu«atz von 300 kg SpiegeSeisen 
0,060 j 18,25| 11,70 | 2,71 | 16,02 | 35,50 

Abstich

Ais 03 
%

MgO
%

s
o / /O

Pj Os

%
Ca Fla 

%
2,08
3,16

6,16
6,35

0,21
0,25

2,68
2,52

2,57 6,85 0,36 2,50

2,36
1,90

7,29
6,65

0,26
0,25

2,29
2,21

6,34
5,25

2,51

i
7,15 0,24 2,13 3,49

und nach FluBspatzusatz drei Proben entnommen. 
Das Ergebnis zeigt Zahlentafel 4.

Besonders auffallend ist zunachst in den Analysen, 
daB der Kieselsauregehalt nicht ab-, sondern sogar 
noch etwas zugenommen hat, obwohl Fluorkalzium 
auf Kieselsaure eingewirkt hat upd diese Wirkung, 
wie immer nach dem FluBspatzusatz, deutlich an 
den dicken weiBen Raućhwolken, die der Esse des 
Ofens nacli dem Zusatz entstromten, zu erkennen war.

Wie die Kieselsaure sich theoretisch berechnen 
wiirde, zeigt folgende Betracbtung: Die Menge der 
abgestochenen Endschlacke betrug 9000 kg. Hierin 
befanden sich 3,49 % Ca FI,, also 314 kg Ca FI,. Zu- 
gesetzt wurden 900 kg FluBspat mit 95 % Ca Fl„ 
also 855 kg Ca FI,. Yerbraucht sind also 541 kg 
Ca FI,. Nach der Gleichung Si Os +  2 Ca FI, =  
Si FI, -f- 2 Ca O entfernen 541 kg Ca FI, 203 kg 
Si O, aus der Schlacke. DerFluBspat selbst enthalt
1.85 % Si 0 „  so daB aus 900 kg FluBspat rd. 17 kg 
Si 0 , hinzukommeh und die Abnahme dann 191 kg 
betragt. Nun hat sich die Sclilackenmenge um die 
314 kg in der Schlacke verbleibendes Fluorkalzium 
und nach obiger Gleichung um 388 kg Ca O — 208 kg 
Si 0„  also um weitere ISO kg, im ganzen also um 
494 oder rd. 500 kg yermehrt; ursprunglich miiBten 
also nur 8500 kg vorhanden gewesen sein. Da die 
Endschlacke mit 9000 kg Gewicht 18,25%  SiO„  
also 1643 kg Si O, enthieltf so hatte die Anfangs- 
schlacke (8500 kg) theoretisch 1643 +  191 kg =  
1S34 kg, also 21,57 % Si O, enthalten miissen, gegen
17.85 % laut Analyse. Da der Augenschein gelehrt 
hat, daB Kieselsaure in groBen Mengen abgeraucht 
ist, so ist diese wieder ersetzt worden. Infolgedessen 
ist auch die Schlackenmenge ursprunglich noch kleiner 
ais 8500 kg gewesen und hat unter weiterer Beriick- 
siehtigung der Zunahme der Schlacke an Eisen etwa 
7900 kg betragen.

Zur weiteren Klarstellung wurden in einer anderen 
Schlacke vor und nach FluBspatzusatz in ganz kurzeń 
Abstanden Proben auf ihren Gehalt an Kieselsaure 
untersucht, die folgendes Bild zeigten:

Zeit der 
Prob® Probenahm®
Kr.
I

n
m
IV
V

tJhr
102S
1030
1033
1037
10«
111*

Zusatz yon 800 kg FIuCsp*t

BI Os

%
17,23

17,05
16,18
17,08
17,70

Es zeigt sich auch hier, daB der Kieselsauregehalt 
zwar zunachst in den ersten sieben Minuten eine 
Kleinigkeit abgenommen hat, dann aber wieder 
steigt. Die Schlacke nimmt also wieder Kieselsaure 
auf, die wohl aus der Ofenzustellung stammt, was 
sich dadurch bemerkbar macht, daB durch Heraus- 
losen von Kieselsaure aus der Zustellung eine starkę 
Zerstorung der Teile des Herdes und der Wandungen 
stattfindet, die mit der Schlacke in Beriihrung kom
men. Durch den FluBspatzusatz ist die Schlacke 
also keincswegs basiseher geworden. Der Schwefel- 
gehalt im Bade ist yon 0,031 % nach Zusatz von 
FluBspat auf 0,004 % und dann auf 0,060 % ge- 
fallen, in der Schlacke hat aber der Gehalt an Schwe
fel nicht etwa zu-, sondern zunachst ebenfalls ab
genommen und zwar mehr abgenommen, ais der 
Verdiinnung der Schlacke durch den zugefiigten 
FluBspat entspricht. Dasselbe Ergebnis lieferte eine 
andere Schmelzung, die in derselben Weise mit FluB
spat behandelt wurde, und die beziiglich des Schwefel- 
gehaltes im Stahl und in der Sehlaeke folgendes Bild 
zeigte:

Zeit der Probe- 
< n*hme jąf 

TJhr
6 im Stahl 

%

S in der Schlacke 

%
105* 0,081 0,233
lioo Zusatz ron  800 kg FluCapat
1120 0,060 0,165
114* nicht bestimmt 0,182
1213 0,042 0,220
1213 Abstich

Eine Stoffbilanz fiir den Schwefel stelit sich im 
ersten Beispiel wie folgt: Das Gewicht des Stahls 
betrug 55 000 kg, das der Schlacke vor FluBspat
zusatz 7900 kg, das der Endschlacke 9000 kg. Es 
waren also vor FluBspatzusatz im Stahl 0,081 % — 
44,55 kg und in der Schlacke 0,36 % =  28,44 kg, 
zusammen 72,99 kg Schwefel, bei den Fertigerzeug- 
nissen aber im Stahl 0,06%  =  33 kg und in der 
Schlacke 0,24 =  21,6 kg, zusammen also 54,60 kg 
Schwefel yorhanden, so daB 18,39 kg Schwefel fehlen.

Die aus der Gewichtsabnahme des Schwefels im 
Bade und in der Schlacke festgestellte Verfliiebtigung 
ron Schwefel legt den Wtinsch nahe, auch in den Ab- 
gasen die fliichtigen Sch\vefelverbin'!ungen zu be- 
stimmen. Es ist hierbei ziuuchst zu berucksichtigen,
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daB die Yerbrennungsgase an sieli schon schwefelige 
Saure, aus dem Generatorgas stammend, enthalten. 
Es kam bei den angestellten Versuehen nun der Um- 
stand zustatten, daB der Versuchsofen mit aus rhei- 
nischen Braunkohlenbriketts crzeugtem, sehr schwefel- 
armein Gase betrieben wurde. Diese Briketts ent
halten nur etwa 0,4 % Schwefel, von dem nach den 
Analy^en 0,17 % in der kalkigen Brikettasche zuriick- 
blciben, fo  daB nur 0,23 % in das Gas gelangen. Die 
durcligesetzte Kohlenmenge von 40 t in 24 st laBt 
in einem Zeitraum von 10 min, wahrenddessen 10 1 
Abgase zur Untersuchung auf schwefelige Saure ab- 
gesaugt werdenkonnten, etwa 3000 cbm Abgase durch 
den Ofenstreichen, so daB die ans dem Generatorgas 
stammende Schwefelmenge theoretischinlOlAbgasen 
0,00213 g =  0,213 g im m3 ergeben muBte. Der yer
such wurde mehrfaclr'derart angestellt, daB aus dem 
zwisehen Ofenkopf und Luftkammer senkrecht abfal- 
lcnden Zug auf der Riickseite des Ofens 101 Gas durch 
ein wassergekuhltes Rohr durch Kalilauge hindurch ab- 
gesaugt wurden. Der Schwefel wurde dann in der 
Kalilauge bestinnnt, und es ergaben sich Schwefel- 
gehalte zwisehen 0,00116 bis 0,00340 g in 10 1, im 
Mittel 0,00220 g =  0,22 g im m3. Auf dieselbe Weise 
wurden nun 10 1 Abgase nach Zusatz yon FluBspat 
untersuclit. Beim Absaugen durch das wassergekiihlte 
Rohr konnte eine weitere Schwefelauf nahme, ais durch 
den Gehalt der Gase an schwefeliger Siiure bedingt, 
in der Kalilauge nicht festgestellt werden, obwohl 
die Analysen von Stalli und Schlacke bei mehreren 
Versuchen ergaben, daB 6 bis 10 kg Schwefel ver- 
fluchtigt waren, die in 101 Abgasen recht nennens- 
werte Mengen Schwefel hatten finden lassen miissen. 
Man kann also hieraus zunachst ersehen, daB 
der Schwefel nicht in der Form von schwefeliger 
Siiure entweicht. Dagegen ist die Moglichkeit der 
Bildung von Schwefelfluoriden gegeben, von denen 
z. B. eine Verbindung S Fl0 bekannt ist. Es lag nun 
die Vermutung nahe, daB diese oder jene Fluor- 
scliwefelverbindung in der niedrigen Temperatur des 
wassergekiihlten Rohres zum Niederschlag gelangen 
konnte; daher wurde das Gas' durch ein Porzellan- 
rolir lieiB durch die Kalilauge gesaugt, und nunmehr 
zeigte sich, daB in der Tat groBere Mengen Schwefel 
in- der Kalilauge enthalten waren. Die Zeit des 
Durchsaugens der 10 1 betrug bei dem gegenuber 
dem wassergekiihlten Rohr yeranderten Rohrąuer- 
schnitt des Porzellanrohres 7 min. Die Bestimmung 
des Schwefels im Stahl und in der Schlacke vor und 
nach Zusatz yon 700 kg FluBspat ergab, daB in diesen
7 min 3,98 kg Schwefel yerfliichtigt waren. In den
7 min haben naich theoretischer Berechnung aus dem 
durchschnittliehen stiindlichen Kohlenverbrauch etwa 
2100 m3 Abgase den Ofen verlassen; demnach muB 
der Schwefelgehalt im Kubikmeter Gas tlieoretisćh 
1,895 g betragen. Ermittelt wurden in den 10 1 Ab
gasen 0,01966 g Schwefel, also im Kubikmeter 
1,966 g. Hieryon sind 0,22 g ais aus dem Gase 
stammend abzuziehen, so daB 1,746 g Schwefel ais 
aus dem Ofen in 1 m3 Gas wahrend der ersten 7 min 
der Einwirkung des FluBspats yerfliichtigt in der 
Kalilauge festgestellt werden konnten.

Die Versuche ergaben demnach, daB die Wirkung 
eines FluBspatzusatzes zur Martinofenschlacke hin
sichtlich der yerminderung des Schwefelgehaltes 
darauf beruht, daB der Schwefel in irgendeiner, 
Form aus der Schlacke yerfliichtigt wird und diese 
dadureh befiihigt wird, aus dem Bade wieder neuen 
SchwefJ aufzunehmen. Die zuletzt angefiihrten 
Proben, dereń Schmelzung nach dem Zusatz von 
FluBspat noch 1% Stunde im Ofen gehalten werden 
konnte, zeigen dies besonders deutlich. Der Schwefel
gehalt in der Endschlacke ist wieder annahernd der- 
selbe wie vor dem FlnBspatzusatz, naclidem er vor- 
iibergehend stark gefallen war; der Schwefelgehalt 
im Bade ist von 0,081 % auf 0,042 % zuriickgegangen.

Der Vollstandigkeit wegen sei noch bemerkt, daB 
ein Zusatz von FluBspat zu einer phosphorsaurelialti- 
gen Schlacke die Zitratloslichkeit der Phosphorsiiure 
fast yollstiindig aufhebt, daB man also FluBspat bei 
Schlacken, die Diingezwecken dienen sollen, nicht 
yerwenden kann. Worin diese Tatsache ihren Grund 
findet, ist bisher wohl nicht aufgekliirt.

Nach AbschluB obiger Versuehe wird mir eine 
bemerkenswerte amerikanische Arbeit1) iiber FluB
spat bei der Eisen- und Stahlerzeugung bekannt, die 
auch darauf hinweist, daB FluBspat fliichtige Schwe
fel- und Phosphorverbindungen aus dem Bade ent- 
fernt. Die Arbeit besagt im Auszug folgendes:

Bei Anwendung von FluBspat werden die giinstig- 
sten Ergebnisse auf basischem Herd bei basischer 
Schlacke und bei nicht zu stark oxydierend wirken- 
den Verhiiltnissen erzielt. Kieselsaure, Schwefel und 
Phosphor setzen sich mit dem Fluor des FluBspats 
zu fliichtigen Verbindungen um nach den Formeln:

1. 2C aF L  +  S i 0 2 =  2 C a O +  S iF l4,
2. 2C aFI„ +  3 S  =  2 0 ^ 8 + 8 1 ^ ,
3. 2C aF J! +  3 P  =  2 C a P + P F l ł .

Durch die fliichtigen Verbindungen wird ein Teil 
der schwerschmelzbaren Schlaękenbestandteile ent- 
fernt, wiihrend das freiwerdende Kalzium Silikate, 
Sulfide und Phosphide bildet, die in die Schlacke 
gehen. Durch den hierbei zunelunenden Kalkgehalt 
der Schlacke entstehen foigende Vorteile: die
Schlacke wird basischer, leichter sclimelzbar und 
flussiger; der Schmelzpunkt der Schlacke wird 
erniedrigt, so daB eine Brennstoffersparnis erzielt 
wird, zumal da bei der Bildung der Fluoride 
Wiirme entsteht, und schlieBlieh wird durch
die Konzentration der Schlacke das Metallaus-
bringen erhoht.

Im amerikanischen Martinofenbetrieb wird der 
FluBspat besonders bei der Erzeugung von Schienen- 
stahl, Stahlformgufi und Qualitatsstahlen angewandt. 
Durch Zusatz von FluBspat wird die Schmelzdauer 
des eingesetzten Kalkes auf die Halfte vermindert. 
Der Zusatz erfolgt erst dann, wenn die Kalkbrocken 
auf dem Bade schwimmen. also etwa zwei Stunden 
vor dem Abstechen. Wird der FluBspat friiher oder 
im UeberschuB zugegeben, so wird die Schlacke zu 
diinn; es besteht dann die Gefahr, daB der Kohlen
stoff zu schnell abgeschieden und das Bad infolge- 
dessen zu stark abgekiihlt wird. Ferner treten holio 

■) J . F  o h s : Tho Iron Ago 1909, 27. Mai, S. 1692/3
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Metallvcrluste durch Abbrand ein, und der Schwefel 
imd Phosphor werden zu schnell osydiert, so daB 
dic Gcfahr einer Etickphosphorung und Riickschwcf- 
lung eintritt.

Im allgemeinen wird ein FluBspatzusatz bis zu
8 % (im M iltcl 3 % ) des Kalksatzcs gegeben, je nach 
dcm Fliissigkeitsgrade der Schlacke. Wenn die 
Schlacke dick ist und nur langsam schmilzt, wird 
etwas FluBspat aufgeworfcn. Bei einem Einsatz 
von 50 bis 70 t  betriigt der Zusatz 90 bis 500 kg, ent- 
sprechend 0,15 bis 0 ,8 %  des Einsatzes. Bei der 
Jllinois Steel Go. in South-Chicago werden auf 90 kg 
Kalkstein durchsclinittlich ungefahr 3 kg FluBspat 
gesetzt. Der FluBspat w'ird schaufelweise ein- 
geworfen, wenn der auf dem Bad schwimmende 
Kalk eine gewisse Temperatur hat. Nach anderer 
Angabe werden fiir die Tonne weichen Martinstahl 
anf 135 kg Kalkstein ungefahr 6 kg FluBspat 
zugcsctzt.

Ob allerdings der Vorgang sich nach der von/dem 
amerikanischen Verfasser aufgestcllten Gleiclmng
2 Ca FI, +  3 S =  2 Ca S +  S FI., und 2 Ca F I, +
3 P =  2 Ca P  +  P  F I,1) vollzielit, schcint sehr frag- 
lieh, denn freier Schwefel und Phosphor is t in der 
Schlacke sicherlieh nicht Yorhanden. Wenn ferner 
gesagt wird, daB bei der Biidung der Fluorido Wiirme 
entsteht, so konnte daraus geschlossen werden, daB 
der FluBspatzusatz giinstig auf die Warmccntwick- 
lung im Ofen einwirkt. Dies trifft jedoch nicht zu; 
im Gcgcnteil haben unsere Versuche in  der Praxis 
ergeben, daB jcdcsmal nach Zusatz griiBerer Mengen 
FluBspats zur Schlacke eine starkę Abkuhlung nicht 
nur des Bades, sondern auch des Ofens eintrat. In 
der Arbeit wrird weiter behauptet, daB die Schlacke 
durch den Zusatz des Fluorkalziums basischer wird, 
was zu den oben bcschriebenen Versuchen in Wider- 
spruch steht. Da ferner die Schlacke durch erneute 
Kićśelsaurcaufnahme in der Gewichtsmenge nicht ab- 
nimmt, kann auch von dereń Konzentration und da
durch erhohtem Meta U ausbringen, wie der Vcrfasser 
behauptet, keine Rede sein.

Dagegcn g ib t die Arbeit in  der Behauptung, daB 
es moglieh ist, daB unter bestimmten Yerhaltnissen 
trotz Zusatz von FluBspat bei sehr schneller Kohlen- 
stof!verbrennung Riicksehwefelung eintreten kann, 
eine Bcstatigung fiir einen Vorgang, der auch bei uns 
bei einer Vcrsuchsschmelzung auftrat. Die betreffende 
Schmelzung war ungewohnlich h art bei sehr dicker 
Schlacke. Schon 10 m in nach Zusatz von etwa 10 %  
FluBspat zur Schlacke war das Eisen nach heftigem 
Scbaumen weich geworden. Der Schwefel betrug 
vor Zusatz des FluBspats im Stahl 0,048 %, in  der 
Schlacke 0 ,34% , 10 min nach Zusatz im Stahl
0,064%, in  der Schlacke nur 0,09 %. Das Einsatz- 
gewicht betrug 40 t, es gingen also 6,4 kg Schwefel 
aus der Schlacke ins Bad. Abgesehen davon, daB 
das etwa 7000 kg betragende Schlackengewicht durch 
den 1'luBspatzusatz auf etwa 7700 kg erhoht wurde,

ł ) Bekannt and  an Phospliorfluorycrbindungen nur 
die Fluorido P  F l3 und P F l6.

wodurch der Schwefelgehalt in  der Schlacko um 
10 %, also auf 0,31 %  abnehmen muBte, wurde er 
durch die in  das Bad iibergegangenen 6,4 kg Schwefel 
um weitere 0,08 %  yermindert, hiitte also 0,23 %  
betragen miissen. Da sich nun 0,09 %  in der Schlacko 
befanden, so waren 0,14 %  gleich 10,8 kg Schwefel 
verfliichtigt worden. Trotzdem hatte  der Schwefel 
im Bade in den ersten 10 min. zugenommen. Die 
Fertigschmelzung zcigte dann allerdings wieder nur
0,05 %  S, da die Schlacke im weiteren Schmelzvcr- 
lauf, wieder Schwefel aus dem Stahl aufnahm. Auch 
bei weichen Schmelzungen h a t sich verschiedontlich 
zunachst eine Riickschwefelung gezeigt, immer aber 
nur dann, wenn efer FluBspat in  groBen Mengen 
plotzlich der fertigen Schlacke zugcsetzt wurdo. 
Immer wurde aber auch in  diesen Fallen eine so 
starkę Abnahme des Schwefelgehaltes in der Schlacke 
festgestellt, daB die Summę des Schwefels im Bado 
und in der Schlacke erheblich abgenommen hatte, 
Schwefel also verfliichtigt war. So hatte in einem 
Fali der Schwefelgehalt nach Zusatz von 700 kg 
FluBspat zu 44 t  Stahl zunachst eine Zunahme von
0,076 %  auf 0,097 %  erfahren, wahrend der Schwefel- 
gehalt in  den 8200 kg zugehoriger Schlacke von
0,385 %  auf 0,016 %  gefallen war. Es waren also
18,6 kg Schwefel verfluchtigt worden. DaB eine so 
schwefelarme Schlacke, dereń Moglichkeit im ubrigen 
auch nicht sehr fiir die Wahrscheinlichkeit der Formel
2 Ca FL +  3 S =  2 Ca S - f  S F l4 spricht, denn 
dann muBte die Schlacke immer mehr Schwefel ent- 
halten, auBerordentlich aufnahmefiihig fiir Schwefel 
aus dem Bade wird, leuchtet ohne weiteres ein. Vor- 
aussetzung is t dann fiir die Entschwefelung des 
Bades allerdings, daB nach Zusatz des FluBspats die 
Schmelze noch geniigend lange im  Ofen verbleiben 
kann. Die Befiirchtung, daB ein zu friilies Aufgeben 
des FluBspats schiidlich sein konnte, is t daher nicht 
gegeben. Man kann im  Gegenteil nach meinen Er- 
fahrungen den FluBspat sofort m it dem K alk cin- 
setzen, muB ilm aber mindestens dann in den Ofen 
bringen, wenn noch ICalkberge in  der Schlacke stehen- 
da man sonst Gefahr lauft, daB die Zeit fehlt, eine 
etwa eingetretene Ruckschwefelung wieder wettzu- 
machen. DaB in m it FluBspat behandelten Schmel- 
zungen auch der Pliosphorgehalt immer sehr niedrig 
ist, entspricht auch meinen Erfahrungen.

Z u sa m m e n fa s su n g .

Setzt man einer Martinschlacke FluBspat zu, so 
wird dieser nur bis zu einer gewissen Grenze, die bei
2 bis 2,5 %  Fluorkalziumgehalt liegt, zersetzt. Durch 
den FluBspatzusatz wird zwar zunachst Kieselsiiuro 
aus der Schlacke ais Siliziumfluorid abgeraucht, diese 
Kieselsiiure wird aber aus der Zustellung des Ofens 
wieder restlos ersetzt. FluBspat w irkt in der Weise 
entschwefelnd, daB der Schwefel aus der Schlacke 
in irgendeiner Form verfliichtigt wird und die 
Schlacke dadurch erneut Schwefel aus dem Bade 
aufnehmen kann.
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An don Bcricht schloB sich folgender M e i n u n g s -  
a u s t a u s c h  an:

Betriebidirektor K, N eu  (Neunkirchen): Ich moahte 
naehstehcnd die Ergebnisse beim Arbeiten mit F 1 u li - 
s p a t  im  E l e k t r o o f o n  in Vergleich zu den eben 
gehorten Ausfuhrungen ziehen. Beim Aufgeben der Ent- 
echwefelungsschlaćke, die in den in Betmcht kommenden 
Fiillen aus 140 kg gebranntem, gemahlenem Kalk, 40 kg 
SehweiBsand, 40 kg FluBspat und 90 kg Kalziumkarbid 
bestand, miiBten iihnlicho Verha.tnisse zu beofc&chten sein. 
Ich habe sechs Schlacken der fertig  gebildeten, fliissigen 
Endschlacke von verschiedenem Aussehen untersuchen 
lassen. Die Analyscnergebni9se sind in Zahlentafel 5 
angegeben. Den Fluorkalziumgehalt habe ich stets mit- 
bestitnmen lassen, weil ich der Ansicht war, daB dessen 
Anwesenheit in der Schlacke deren Flussigkeitsgrad be- 
einflussen konnte, ahnlich wie z. B. ein gjringor Gehalt 
an L arit in Iloehofcnschlacken deren Flussigkeitsgrad 
beeinflusscn kann. Wie aus dem Fluorkalziumgehalt der 
Endschlacken zu ersehen, findet man auoh hier einen 
Mindestgehalt von 1,9' o/o neben einem Hochstgehalt von 
5,86 o/o. Die Zahlen decken sich also auoh hier mit 
denen des Berichterstatters. Anders stellen sich aber 
die Ergebnisse bei der Erm ittlung des Teilungskoeffi
zienten fur Schwefel.

FluBspatzusatz finden sich nebon 46,50 o/o CaO noch 
12,97 o/0 MgO, wiihrend bei denen m it FluBspatzusatz 
neben 45,98 o/0 CaO nur 4,55 o/0 MgO gefunden wurden. 
Der Schwefelgehalt im fertigen Stahl betriigt bei dem 
hoheren Magnesiagehalt von 12,97 o/0 nach don An
gaben 0,09 o/0| wiihrend er bei dem zugehorigen Stahl 
der/f Schlacken mit 4,55 o/0 MgO nur 0,06 o/0 Ś betriigt. 
Nun besitzen aber (nach Ledeburs Eisenhuttenkunde,
5. Aufl., Bd. I , S. 357) kalk- oder manganreiche Schlak- 
ken, in denen Kalk oder Manganoxydul ganz oder zum 
grofieren Teile durch oine ehemiseft gleichwertige Menge 
Magnesia ersetzt ist, geringere Ncigung zur Schwofel- 
aufnahme. Magnesia besitzt nur geringo Verwandtsehaft 
zum Schwefel. Ueber das Auftreten des Schwefels ia 
den Schlacken haben hauptsachlich die Untersuohungen 
von J . Ii. V o  g t  entscheidenden AufsehluB gegeben; 
nach diesen tr itt der Schwefel in don Schlacken ais 
Monosulfid auf, und zwar ko nun en hier hauptsiiehlich 
Kalzium-, Mangan-, Eisen- und Zinksulfido in Frage 
wiihrend Magnesiumsulfid den yorgenannten gójeniiber 
in den Ilin tergrund tr itt. In  diesem Sinno crkliirt sich 
dio geringere Entschwefelung im ersten Falle einfaeher; 
hier ist das Verhiiltni3 von MgO : CaO =  0,3, im zweiten 
dagegen 0,1 (bei I  =  0,6 — Silikat, boi I I  =  0,8
— Silikat).

Zahlentafel 5. E n d sc h la c k e n  v o n  E lo k tro s ta h ls e h m e lz u n g e n  m it F lu B s p a tz u s a tz .

Anssehea der 
Endschlacke

SiO:

%

CaO

%

MgO

%

Fe

%

Mn

%

AhOs

%

l’aO,

%

S in der 
Schl. 

%

CaFla

%

S im 
Ender-
rougnis

%

Teliunps- 
KotffizI- 
ent fiir 

Schwefel

Basl-
zltiit

Silizle-
rungg-
Stufo

hellgriin. . 
dunkelgrau 
weiB; zor- 

fallen . . 
heligrau . 
dunkelgrau

26,61 
28,67

2 7,1 -t 
29,80 
28,10 
22,70

50,66
50,97

53,57
52.33
45,92
51,89

7.63
9.63

5,98
9,37

13.13
9,86

2,55
1,81

0,51 
1,92 
3 30 
2,39

0,95
0,43

0,20
0,75
1,97
3,13

1,38
2,72

3,90
1,18
1,56
2,93

0,1S

0,18

0,44
0,86

0,83
0,75
0,44
0.35

5,86
3,40

5,28
1,90
2,85
4,50

0,035
0,050

0,050 
0,065 
0,05) 
0,040

12,6
17,2

’ 16,6 
11.5 
8,8 
8,7

1,24
1,15

1.10
1,17
1,26
1,51

0,74
0,75

0,73
0,79
0,73
0,56

Dio crhebliche Verschiedenheit der Temperaturen in> 
Elektroofcn gegenuber den im Martinofen lassen von 
vornherein eine Abweiehung in  don Beobachtungen er- 
warten. Der medrigsto Schwefelgehalt im Fertigerzeug- 
nis liegt hier bei einem Teilungskoeffizienten von 12,6, 
wiihrend dor hochste Schwefelgehalt bei einem Koeffi- 
zienten von 11,5 Jiegt. Entgcgen den Untersuchungen 
des Berichterstatters ist hier keine Vorminderung des 
Schwefelgehaltos im Eloktrostahl bei steigendem Tei
lungskoeffizienten fiir Schwefel eingetreten. Bei glei- 
chem Schwcfelgelmlt im Enderzeugnis schwanken diese 
Koeffizientcn in den .unter 2, 3 und 5 angefuhrten 
Analysen zwischen 8,8, .16,6 und 17,2. Man kann hier 
also keineśwegs den SchluB ziehen, daB m it steigendem 
Teilungskoeffizienten eino Abnahme des Schwefelgehaltes 
im Enderzeugnis verbundon ,scin muB.

Den niedrigsten Fluorkalziumgehalt ermittelfcen wir 
mit 1,9 o/o in der Schlacke. H ier hat also der FluBspat 
ausreichend lango Zeit eingewirkt;' trotzdem ist der 
Schwefelgehalt im Enderzeugnis m it 0,065 o/0 hoher ais 
bei einem niedrigon .Schwefelgehalt im Enderzeugnis 
ton 0,035 o/, bei einem Fluorkalziumgehalt der End
schlacke- von 5,86 o/0 Und einem Teilungskoeffizienten 
von 12,6 gegenuber 11,5. Ob in  dem einen oder anderen 
Falle liuekschwefolung eingetreten ist, kann ioh nicht 
sagen, da wir flaraufhin keine Ermittlungen angostollt 
haben. Es isfc aber nicht anzunehmen, daB im Fallo 3, 
wo dio Endschlacke weiB und zerfallen, also fa3fc frei 
von Metallosyden gewe3on ist, oine Riieksehwefelung ein
getreten sein kann. H ier findet sich aber bei einem 
Teil ungskneffizienten von 16,6 und einem Fluorkalzium
gehalt von 5,28 o/o in der Schlacke nooh ein Schwefel- 
gchalt von 0,05 o/o im fertigen Elektrostahl.

Ieh inoehto ferner auf die von dem Berichterstatter 
angefuhrten Analysen von Martinschlackon m i t  und 
o h n e  FluBspatzusatz hinweisen. In  den Sdilacken ohne

Es ware noch zu prufen, ob der Flussigkeitsgrad 
der beiden Schlacken nicht noch einen wesentliehen Ein
fluB auf die Entschwefelung ausgeiibt hat, und in  welcher 
Weise ein in der Schlacke verblicbener Fluorkalzium
gehalt je  nach seiner Hohe deren Flussigkeitsgrad zu be- 
cinflussen yermag. Nach Ledeburs Eisenhuttenkunde,
5. Aufl., Bd. I , S. 210, zeigt sich bei der Schlacken
bildung das namliche Gesetz, da3 auoh bei den Motall- 
legierungen und yermutlich auch bei der groBten Zahl 
aller Losungen iiberhaupt seine Giiltigkeit besifczfc: „daB 
die Schmelz- und Erstarrungstem peratur im allgemeinen 
um so t  i e f e r  liegt, je groBer dio Zahl dor in dor 
Vereinigung auftretenden einzelnen Iiorper ist.“ In  Bt- 
zug auf don Flussigkeitsgrad ware noch ' darauf hinzu- 
weisen, daB die bei niedrigerer Temperatur schmelzbaren 
Schlacken keineswegs immer die diinnfliissigeren zu sein 
brauchen.

Ich mochte noch mit einigen Worten auf don Tei
lungskoeffizienten hinweisen. Das Verhaltnis der Kon- 
zentrationen, in  dehen ein Stoff in zwei miteinander 
in Beriihrung stehenden Losungsmitteln vorhanden ist, 
nennt man seinen Teilungskoeffizienten. Dieser Teilungs- 
koeffizient ist abhiingig von der jeweiligen Zusammen- 
setzung der beiden Losungsmittel, im vorliegendon Falle 
also von der Zusammensetzung der Schlacke und des er- 
folgten Enderzeugnisses. E.s wird also nicht ganz gleich- 
gultig sein, ob wir im Eisen Mangansulfid oder Eisen- 
sulfid und in der Schlacke Kalziumsulfid oder Mangan- 
6ulfid oder Ei-'ensu’.fid gelost haben. Weitere Abweichun- 
gen werden sich wohl auch daraus ergeben, daB uns dio 
Temperatur unbekannt ist, fiir dio wir den Teilungs
koeffizienten ermitteln. Nach H . v. J  u p t  n e r 1) schoi- 
nen die Abweichungen bei Yersehiedenen Temperaturen 
allerdings nicht sehr bedeutend zu sein. Ais wichtigste,

l ) St. u. E. 1902, 1. April, S. 387; 15. April, S. 432.
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don Teilungskoeffizienten. beeinflussendo Punk to gibt 
Jiiptnor noch dio Silizierungsstufo, den rclativen Kalk- 
und Magnesiagehalt der Schlackon und den Kohlenstoff-, 
Silizium-, Mangan- und Phosphorgehalt des Stahles an. 
Endlich ist dieser Teilungskoeffizient auch abhangig von 
dem Glcichgewichtszustand zwischen Schlacke und°Bad, 
der sich in der Betriebspraxis durchaus nicht immer 
fdeber erreichen laCfc. Gcrado beim Martinverfahren er- 
leidet dieses Gleichgewicht infolge des fortschreitenden 
Frischprozesses andauernd eino Sfcorung.

Direktor S. S e h l e i o h o r  (Geisweid): Es ist voll- 
konnr.en richtig, daG der Teilungskoeffizient von den 
yerschicdenston Umstanden abhangt; unter glcichen Ver- 
haltnissen aber, d. h. im iibrigen bei gleieher Zusammen
setzung der Schlaeke, wird man immer eino Erhóhung 
des Teilungskoeffizienten durch den Zusatz von FluB
spat feststellen konnen. Was den Magnesiagehalt der 
beideu von mir angezogenen Sehlacken betrifffc, so sind 
diese beiden Schlackenbcispielo aus einer groBen Ileihe 
von Analysen hcrausgegriffen, unter denen sich auch 
viele Analysen mit gleichartigem Magnesiagehalt befan- 
den; immer konnte aber auch dann eine Zunahme dos 
Teilungskoeffizienten durch Flufispatzusatz erm ittelt wer- 
den. Dies ist auch erklarlich, donn wenn Schwefel aus 
der Schlacke verfliichtigt wird und dann Schwefel aus" 
dem Stahl in die Sclilacke iibergeht, so muB der Tei
lungskoeffizient unbcdingt steigen, da das Schlackenge- 
wicht nur etwa 15 o/o des Stahlgewieht3 betragt, also der 
Prozcntgehalt an Schwcfel in der Schlacke mehr wachst, 
ais der Prozentgchalt iin Stahl abnimmt.

Direktor O. H  o 1 z (Oberhausen) : DaB der Zusatz 
von FluBspat bei der Durchfiihrung des Martinvcrfahrens 
eino grofie Erleichterung gewiihrt, ist nicht nur uns 
Stahlwcrkern, sondern auch den Schmelzern bekannt, 
denen man dio Verwendung von FluBspat verbieten muB. 
Dio Gutartigkeit des Martinofens, dem der Bericht- 
erstatt-er so groBo Mengen FluBspat zusetzen konnte, 
ohno seine Zustellung zu schiidigon, setzt mich in Er- 
staunen. Ich glaube iibrigens nicht ohne weiteres, daB 
das Fluor mit dem Silizium in dor Schlacke eino Ver- 
bindung eingeht; 03 konnte auch moglich sein, daB das 
Fluor durch in der Schlacke enthaltene Sauren aus- 
getrieben wird, uin dann m it dem in den Gasen ent- 
haltenen, fein verteilton Teilchen der sauren Zustellung 
Siliziumfluorid zu bilden. Dies wiirde dadurch bestiitigt, 
daB die Oefon beim Zusatz von FluBspat bekanntlich sehr 
leiden. Dor FluBspatzusatz hat zunaohst zur Folgę, daB 
die Schlacke einen hoheren Fliissigkeitsgrad erreicht, wo- 
durch ihre Reaktionsfahigkeit anGerordentlich gesteigert 
wird, wie H err Neu richtig beobaohtet hat. Der ganze , 
Schmelzgang wird giinstig becinfluBt, und es liiBt sich 
wohl annehmen, daB eine erhohto Sehwefelaufnahme aus 
dem Stahl erfolgt. Da3 Siliziumfluorid bildet sich wohl 
unabhangig von der in der Schlacke onthaltenen Kiosol- 
sśiure, denn sowohl H err Sehloichor ais auch H err Neu 
haben festgestellt, daB der Kieselsauregehalt im Schlak- 
kenbado fast durchweg gleicli bleibt.

Direktor S. S e h l e i o h o r  (Geisweid): Eine starko 
Zorstorung der Ofenkopfe habe ich nio beobachten kon
nen. Selbst bei Zusatz von FluBspat zu jeder einzelnen 
Sehmelzung einer ganzen Ofenreise konnte keine 
•chleehtero Haltbarkoit dor Ofenkopfe festgestellt wer
den ais bei Arbeiten ohne FluBspat; dagegen leidot der 
Herd, und der Dolomitverbrauch stoigt. Wenn freies 
Fluor aus der Schlacke gebildet wiirde, so ware denkbar, 
daG die der Esso entstromendon dickon, weiGen Nobel 
sich erst aus der Kiesolsaure der Ofenkopfe gebildet hat- 
ten, aber dieso Nebol bedecken boreits dio Schlackcn- 
oberfliiche.  ̂Wenn dio Sehwefelaufnahme dureh die 
reaktionsfahigero Sclilacke erfolgto, so miiBto sieh der 
ochwefel in der Schlacke vorfinden. Es zeigt sich aber, 
daG dor Schwefel in der Schlacke abnimmt, im zuletzt 
angefuhrten Beispiol von 0,385 auf 0,016 o/0 ; dabei 

nachgewiesen werden, daB in Bad und Schlacke 
8,6 kg Schwefel fehlton, die also verfliichtigt waren. 

nas den Kieselsauregehalt bctrifft, so zeigen die 
nalysen, daB er tatsiichlich zunachst in der Schlaeke 

Abnimint, dann aber wieder eteigt. Dio gowaltsam ent-

silizicrto Schlacko nimmt eben wieder Kiesolsaure auf, 
die sio in  dem schlackengetrankten H erd reiohlieh vor- 
findet, und daher erklart sich auch, daB der Herd, ao 
weit cr mit der Schlacke in Beriihrung kommt, stark 
leidot. und der Dolomitverbrauch steigt.

S>»5i'0- Ph. M o n n a r z  (Essen): Aus den Aus- 
fuhrungen des Berichterstatters geht horvor, daB der 
Schwcfel wahrend des Martinprozesses bei Verwendung 
von FluBspat nicht ais schwefelige Saure, sondern in 
Gestalt einer anderen fliichtigen Verbindung entweicht, 
die sich in einem wasscrgekiihlten Bohr nicdcrschlagt! 
Ich mochte m ir die Anfrage erlauben, ob Ver3ucho go- 
ma,eht worden sind, groBero Mengen der Verbindung 
in wassergekiihlter Vorlage abzuseheiden, um oino 
analytische Bestimmung vornehmen zu konnen.

Ferner mochte ich um Aufklarung iiber einigo 
Punkto der Zahlentafel 4 bitten. Nach dem Zusatz von 
2000 kg Spicgeleisen nahm der Schwcfelgehalt im Stahl- 
bade um 0,002 o/0 ab, wahrend eine Zunahme des 
Sehwefels in  d e r Schlacke von 0,11 o/0 erfolgto; das 
entsprache einer Zunahme des Gesamtschwofels um etwa
8 kg. Wenn der S-chwefelgehalt von 0,36 o/o in der 
Schlacke wirklich stimmt, so hatte sieli im Metallbado
0,067 o/o Schwefel ergeben mussen. Das fiihrt aber zu 
dem SchluG, daG der Hauptanteil der Entschwefelung 
dem Spiegeleisenzusatz zuzuschreiben ware.

Wenn man annimmt, daB der Mangangehalt des 
Spiegeleisens 10 o/0 betragen habe, so seheinon sieh wah
rend des Schmelzganges mit dem Schwefel, Silizium und 
Fluor auch etwa 100 kg Mangan verfliiehtigt zu haben. 
Zur Verfolgung dieser Frage wiirde der Mangangehalt 
des zugesetzten Spiegeleisens wissenswert sein.

Direktor S. S o h  l e i  oh e r  (Geisweid): Ein Ab- 
scheiden der fliichtigen Schwefelverbindungen in ihrer 
urspriingliehen Zusammensetzung ist nicht versucht wor
den ; dies durfte auch sehr schwierig sein, da dio Vor- 
bindungen in den groGen Abgasmengen Yerteilt und da
her immer nur in sehr geringer Menge vorhandon sind. 
Beim Durchstromen gekiihlfcr liohre diirften dio Ver- 
bindungen auch m it den in den Gasen vorhandenon 
Wasserdiimpfen einwirken. Jodenfalls konuto bei 
heiBem Abfangen der Gase und Durehleitcn dureh Kali- 
laugo der yerfluchtigto Schwefel in der angegebenen 
Weise bestimmt werden.

Die Zunahme des Sehwefelgehaltes vor Zusatz von 
FluBspat von 0,21 auf 0,36 o/o ist in  der Zeit von 
2l0 his 300 erfolgt. Die Aufnahme kann aus noch un- 
gelosten Bestandteilen des Einsatzos, Schrott, Kalk usw., 
aber auch au3 dcm Gas erfolgt sein. Dio Abnahmo des’ 
Sehwefelgehaltes in der Schlacko ist auch nicht nur in 
dem einen Fali, sondern in Dutzenden von Fallen er- 
mittelt worden. In  meinom Bericht sind ja  weitero drei 
Falle angezogen, in denen der Schwefel in der Schlacke 
yon 0,233 auf 0,165 o/o, von 0,34 auf 0,09 o/o und von
0,385 au f 0,016 % gefallen war. Dabei hatte im ersten 
Falle der Schwefelgehalt im Bade ebenfalls abgenomnien, 
in den beiden anderen Fallen infolgo Rucksehwefelung 
etwas zugenommen, aber nur so viel, daG trotz Zunahme 
im Stahlbade in Bad und Schlacke in einem Fallo 10,8 kg, 
im anderen 18,6 kg Schwefel fehlten. Was den Mangan
gehalt yor und nach dem Zu3atz von 2000 kg Spiegel
eisen betrifft, so yerwenden wir in  unserom Stahlwerks- 
betriebe diejenigen Absticho, welche in unserom Hoch
ofenwerk bei Erzeugung von 6- bis Sprozentigom Spiegel
eisen mit zu niedrigen Mangangehalten fallen. Durch 
den Zusatz der 2000 kg Spiegeleisen hat das Stahl- 
gewicht eine Zunahmo von 53 t  auf rd. 55 t  erfahren, 
es waren also yorhanden vor Spiegeleisenzusatz: 
im Stahl bei 0,32 o/0 Mn in 53 t  Stahl rd. 1G9 kg
in 7900 kg Schlacko bei 16,77 kg MnO an

M angan........................................................... .............. 1026 kg
zus. 1195 kg

nach Spiegeleisenzusatz: 
im Stahl boi 0,44 o/o. Mn in 55 t  Stahl . . 242 kg
in 7900 kg Schlacko bei 17,28 o/0 MnO an

M angan.......................................... ..... 1057 kg
zus. 1299 kg
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also 104 kg Mangan mehr. Das Spiegeloisen muB also 
5,2 o/o Mn en thalten  haben, was durchaus moglich ist. 
Der Maugangehalt wurde deshalb nich t besonders bo- 
Btimmt, weil der Spicgeleisenzusatz lediglich erfolgte, 
um dio Schmelzung solango im Ofen halten  zu koriuen, 
daB die Einwirkung des Fluorkalziums .gepriift werden 
konnto. Dio Analysen sind jedenfalls alle nachgepruft 
worden, wobei Uebereinstim m ung festgestcllt wurde. '

Dii r i to r  G. D o n n e r  (D uisburg): Meines Eraeh- 
tens ist der Flufispat das einzigo wirksame Mittel, um 
tm Mariinofen eine teilweiso Entsehwefelung herbeizu- 
fiihren. DaB das Ofenmauerwerk dureh den Zusatz von 
FluBspat angegriffen oder zerstort wird, haben wir nicht 
feststellen konnen, vorausgesetzt, daB dor FluBspat in 
richtigor Weise zugesotzt wird. Es besteht in einzolncn 
Bcfriebcn dio Sitte, den FluBspat dazu zu verwendcn, 
den Ofenherd auszusehmelzen; das darf natiirlieh nicht 
seiri, da der ITerd in diesem Fallo stark angegriffen bzw. 
zerstort wird.

Direktor Dr. F. W. G a e r t n o r  (Torgau): Der auf 
das Bad gcbrachto FluBspat zerplatzt infolgo seines ICri- 
stallwassergehaltes unter lautem Iinallen, und os ist dabei 
unvermcidlich, daB groBere Mengen dieser kleinen FluB-. 
spatteilchen ar. das Gewolbo und auf der abziehondon 
Seite an den ICopfen sich ansetzen und dort nicht un- 
erheblichen Schaden anriehten. Ich gestatto aus diesem 
Grando dio Anwendung von FluBspat nur in iiufiorst 
dringenden Fiillen.

®r-'3:ng. E. H e r z o g  (Aaćhen-Iiothc-Erde): Ich 
komme nieht dariiber hinweg, daB der FluBspat nor- 
malerweise koine Erhóhung der Basizitat zur Folgo ha
ben soli. Die Tatsacho, dafi die in Zahlentafel i  wieder- 
gcgebenen Analysen naeh dem Flufispatzusatz ein Gleich- 
blciben, ja sogar oino Erhóhung’ dos Kieselsauregehalta 
eeigen, ist nicht nur vielsagend beziiglich des Einflusses 
des FluBspats auf die H altbarkeit der Oefen, sondern 
der Basizitatsgrad ist zweifellos auch fur das MaB der 
Entsehwefelung nieht gleichgultig. Ich mochto daher 
fragen, ob sich dio erwiihnto Erseheinung nur bei der 
dureh Zahlentafel i  wiedergegebenen Probeschmelzung 
oder auch bei anderen Probeschmelzungcn gezoigt hat.

Direktor S. S c h l o i c h e r  (Geisweid): Es sind in 
zahlrcichcn Fallen Versuehe angostollt worden, dio immer 
wieder ergeben haben, dafi der Schwefelgehalt in  der 
Schlacko nach Zusatz von Flufispat zunaehst stark ab- 
genommen hatte, und dafi dio Summo des Schwofols im 
Bad und in der Schlacko aueh in den Fallen einen Fehl- 
betrag an Schwefel aufwies, in denen zuniichat eino Riick- 
schwefelung des Bades siattgefunden hatte.

Auf die Anfrage des H erm  Dr. Gaortner nach dor 
Ofenhaltbarkeit und der Pfan nenii altbarkeit kann ich

mitteilon, dafi dio ICijpfo und das Gewolbo des Ofens 
nicht leiden, dafi aber der I le rd  in Mitleidensehaft ge
zogen wird und daher der Dolomitverbrauch steigt. Die 
Pfannenhaltbarkeit ist bei Verwendung von FluBspat 
sehr schlecht. Ich bin iibcrliaupt der Ansieht, daB, wenn 
man nicht notig hat, mit FluBspat zu arbeiten, man 
ihn lieber weglassen soli. Wenn man aber gezwungen 
ist, mit manganarmem und schwefelreiehem Einsatz zu 
arbeiten und dann ein schwefelarmes FluBeisen erzielen 
will, so gibt es dazu nls einziges Mittel nur den Zusata 
von FluBspat.

Professor B. O s a  n n (Clausthal) : Flufispat gibt in 
hoherer Temperatur sein Ilydratwasscr ab und zerspringt 
in kleine abgeschlouderto Stiieko; dies orkliirt dio Zer- 
storung der ICopfo und dos anderen Mauerworks.

In  bezug auf die entsehwefelnde Wirkung wiire es 
wissenswert, ob in  Geisweid mit manganarinen Einsatzen 
gcarbeitet und hernaeh auch kein Spiegeleisen zugosotzt 
worden ist. T rif f t dies zu, so orseheint mir dio von 
dem Berichterstattor gegobeno Erklarung, dafi der 
Schwefel in einer gasfijrmigen Schwefolfluorverbindung 
entweicht, einlouehtend. Meino fiir die Entsehwefelung 
im Konverter- und Martinofen gegobeno Deutung fiihrt 
uber das Mangan und ist hier nieht anwendbar. Es mufi 
also ein anderer Vorgang in Betracht kommen.

Direktor S. S c h l o i c h e r  (Geisweid): W ir haben 
gerade dann, wenn w ir m it manganarmem Einsatz, der 
nebonbei riel Schwefel enthielt, also bei Ersatz von 
Roheisen dureh GuBsehrott, Ofongufi, verbrannte Rost- 
stiibo usw., arbeiten muBten, FluBspat angewendet, urn 
zu ontschwefeln. Dio zu Bcginn meine3 Beriehtes gegen- 
ubergestellten je neun Schmelzungen mit und ohne Flufi
spat entstammen siimtlieh derartigen manganarmen und 
schwefelrcichen Schmelzungen, denen kcinerlei Spiegel
eisen oder manganreiehes Roheisen zugesetzt wurde. Dio 
Entsehwefelung ist also nioht dureli Mangan, sondern 
dureh dio Einwirkung des Fluorkalziums erfolgt.

Sfc. K r  i z (Dusseldorf): Nach unseren Erfahrungen 
gind dio Ausfuhrungen des Berichterstattors iiber den 
gunstigen EinfluB des Flufispatzusatzes zutroffend. Die 
Verringerung des Schwefelgehaltes scheint jedoch nur 
bei solchen Schmelzungen von Bedeutung zu sein, dio 
schon im Einsatz ziomlich viel Schwefel, etwa 0,080 
bis 0,100 o/o, enthalten. Bei Schmelzungen, die im Ein- 
patz nur etwa 0,040 o/0 S enthalten, liiflt sich kein ein- 
deutiges Bild iiber dio Wirkung des FluBspatzusatzea 
gewinnen. Dor Flufispatzusatz kann demnaeh nur al» 
Notbehelf gelten, um so mehr, ais nebon der schon 
mehrfach erwiihnten ungiinstigcn Einwirkung auf dia 
Ofenauskleidung auch dio Pfannenausmauerung zerstort 
wird.

Gewinnung von Urteer bei Gaserzeugern und seine Verarbeitung.
(Mitteilung aus dem Stahlworksausschufi des Vereins deutsoher Eisenhuttonlouto.)

(SchluB von Seite 333.)

3, Ueber die Verarbeitung von U rteer und die dabei gewonnenen Erzeugnisse.
Von Dr. F r i t z  F ra n k  in Berlin.

I  ni Ansclilul? an die Berichte iiber die Entwieklung 
*  un(l den Stand der Urteergewinnungsanlagen 
bei Gaserzeugern mochte ich berichten uber die 
Erfahrungen, dic in der Mineralol-Versorgungs- 
gesellschaft, Berlin, bei der Verarbeitung der aus der 
Vergasung erhaltenen Teere gewonnen wurden. Ich 
bezeiehne hierbei ais Vergasung den Vorgang, bei 
dera die Kohle vollkommen in ihre Bestandteile 
aufgelost und restlos bis auf die Asche zugute ge- 
bracht wird. Bei diesem Vergasungsvorgang, wie 
er sich im  Gaserzeuger abspielt, wird der Kohle bzw.

dem zur Vergasung kommenden Stoff dureh die 
physikaliselie Warme der in  der Verbrennungszone 
entstehenden Gase das Bitumen in  Form  von Teer 
entzogen. Das heiBt, fachmiinnisch ausgedriiekt.der 
Teer wird abgeschwelt. Diese Abschwelung soli sich 
moglichst so vollziehen, daB nur aus einem Teil 
oder der gesamten Menge der Gase der physikaliselie 
W armeinhaltfurdenwarmeverzehrendenVorgangver- 
wendet wird. Es sollen moglichst gar keine Anteile der 
bituminosen Kohlensubstanz m it in die eigentliclie 
Yergaser- oder Yerbrennungszone kommen. Der Grund
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hierfiir is t der, daB sonst die teerbildenden S tąffein 
einer solchen Richtung Zersetzung erleiden, daB nicht 
Teere, die nach der vorherrschenden, aber nicht zu- 
treffenden Anschauung ais prim are angesprochen 
werden, entstehen, sondern Teere m it Eigenschaften, 
wie sie bei der Entgasung durch pyrogene Zer
setzung des Bitu mens und der Kohlensubstanz sich 
bilden. Unsere Teere sind grundsatzlich denen gleich, 
die anfanglich im Rohrcntgaser erhalten wurden.

Die grundlegenden Bedingungen fiir die Ge
winnung von Teercn von der A rt der ideellen Urteere 
sind folgende:

1. Raumliclic Trennung der Schwelarbcit von der 
Trocknungsarbeit auf der einen und von dem 
eigentlichen Vergaservorgang auf der anderen 
Seite.

2. Ausfiihrung der Schwelarbeit durch geregelto 
Wilrmezufuhr und Uebertragung.

3. Entfernung des Teeres aus der Bildungszone 
durch reichliche Vcrdiinnung m it Generatorgas 
oder anderen gasformigen Tragkorpern, die 
seine Spannung vermindcrn.

4  GleichmaBigc Kohlenzufuhr zum Entgaserraum, ■

5. Schaffung reichlicher Entgaserraum e und da
durch Reserven von Halbkolcs.

6. Zufuhr von gu t entgastem Halbkoks zur Ver- 
gaserzone.

7. GleichmiiBige Beschuttung derselben.
8. Entnahm e der teerhaltigen Gase aus dcm Ent

gaserraum in moglichst staubfreier Form.
9. Richtige Teerabscheidung.

Daneben bestehen noch die Forderungen nach der 
Schwefel- und Stickstoffauswertung und der Ab- 
wasserreinigung. Diese Angaben sind positive Ar- 
beitserfahrungen. Von den noch in der Entwicke- 
lung befindlichen Arbeiten mochte ich h ic /absehen.

Der Teer, der aus den Steinkohlen und Braun- 
kohlen bei den Verschwelungsarten anfiillt, is t je 
nach der Arbeitsweise, auch bei den Kohlenarten 
untereinander, etwas unterschiedlieh. l ia n  kann 
Teerartcn gewinnen, wenn man alle vorher genannten 
Bedingungen teclmisch zu crfullen vermag, die 
auBerlich vollkommen die Eigenschaften eines rohen 
Erdóles haben und ein kennzeichnendes griin-rotes 
Fluoreszieren aufweisen, wic wir es sonst nur bei

Zahlentafel 1. U r t  o e r -A  u s  b o u te  u n d  Y e r a r b e i  t u n g s - E r g e b n i s  so.

K o h le n a r t: Saarkóhle Oberschlesische Kohle
Lausitzer Forderkohle, 

geiiebt

Mlttel-
deutschc

B ra n n -
kohlcn-
B rlk c tt3

Mittel-
deuUchc
Braub-
kohten-
Brlkett#

Vergaserart Vcrgasung Linek Mondgas Yergasung
Drehrost

mit
Retorten

ITeUcr-
Gascrzeuger

ohuo
Elnbntilcn

Heller-
Gaserzeuger

ohne
Elnbauten

Generator-
A.-G.

I. T e e r a u s b o u t o 5—5 >/.. 6u /o 6 - 7  % 0 - 6 7  V % 2,0—2,3% fait kelłic 
Ausbeutc 10-12%

II. A r t  d e s  T o e ro s  
Spezifisch. Gowieht 15 11 
Mechan. Yeninroinigung 
Viskositat bei 100° . 
Gewinnbare Destillato 
Pechausbeute . . . . .

1,104 
2,36 %

59,5 % 
39,7 %

1,059 
2,03 % 
1,69 

66 % 
33 %

1,02-1,05
1,3
1,7

72%
27%

1,012 
'  0,52 %

66 % 
32 %

— 1,005 
0,58 % 
1,84 E 

CS,7 %
30 -%

0,98 
0,4-0,5%

70,0 % 
28,0%

III. R o h d c s t i l l a t o  ' 
Spezifisch. Gowieht 15° 
Viskositat bei 50° . . 
Flammpunkt . . 
Erstarrungspunkt . . 
Paraf fin:

a) M engo.....................
b) Schmelzpunkt . . 

Saure Oole . ,
A s p h a l t .................

1,020 
1,41 
108 « 
-2  0

1,95 % 
5S 0 

40 % 
3,07 %

1,0220 
•2,0 
105 0
— 2 »

2,8 % 
51 0 

36 %

1,023
1,8

96 0 
_ 1  0

2,92 % 
52 0 

37 %

:

1,003
2.5 
112 “

3.5 
51 "

26 % 
3,9 %

~ 11,8 %  
51,5 0 

13 %

0,97
2,50
105“

+  18°

1 0 -1 4 %  
50—51° 

28 %

IV. Z o r lo g u n g  d e r  
R o h d c s t i l l a t o  a u f  

R o h to o r  n a c h  d o r  
E n t p a r a f f i n i e r u n g  
I.oichtol . . . . . . .
Spezifisches Gowieht 15° 
Flammpunkt .
Scbmierol .
Flammpunkt . . 
Viskositiit bei 50°

25,5 % 
0,976 

89 » 
31,4 % 

148 0 
4,97 E

27 %

82 0 
37 % 

152 0 
4,9 E

30 %

85 0 
30 % 

150 0 
6 —7 E

■ — —

20;5 %
0,9C95 

95 0 
3 ',5  %  

179 °
8,5 E

24,0 % 
0,94

: 95 »
44,0%
150“

4 —5 E
V. B os ch a f  fo n h e  i t  

d e r  P o c h o  
E. P. nach Kr.-S. . . . 
benzolunloslich . . . .  
A sc lie ..............................

100 0 
22,7' % 

1,11 %

76—77 0 
12,3 % 
0,72 %

83—84 0 
16,7 % 

1,09%

92,5 » 
12,8 % 
0,46 %

—
57,5

Spuren
65° 
15 % 

0,6%

XI.. 49
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Erdolcn kennen. In der Mehrheit der Falle is t dieser 
Teer infolge seines hohen Phenolgehaltes schwerer 
ais Wasser, und er hat in den hochst destillierenden 
Anteilcn bemerkenswerte harzartige Stoffe, die, 
wenn man sehr sehonend destilliert, hellbraune, dick 
balsamartige, bei gewohnlicher Temperatur schuppig 
erstarrende, etwas klebende Massen bilden. E r ist 
etwas Yerschieden, auch nach der Art der Vergasung. 
Der Teer, wie wir ihn in Oberschlesien bei Mondgas- 
erzeugern hauptsiichlich erhalten haben, weist fol- 
gende Zahlcnwerte auf (vgl. Zahlentafel 1):

Spezifisches Gewicht 1,07, Viskositiit bei 1000 =  
1,69, Flam m punkt 108°, Gesamtdestillate 66% , 
Pcch 33 %  m it einem Erweichungspunkt nach 
Kramer-Sarnow 76 bis 77 °. Der Gehalt an Phenolen 
im D estillat betragt selten unter 38% , und die 
Viskositat der Destillate ist bei einem Entflammungs- 
punkt von 105° =  2 bei 50°.

Bei der Vergasung in  G a s e rz e u g e rn  d e r  
„ B re n n s to f f v e r g a s u n g “  A .-G . gab die ober- 
schlesische Kohle einen Teer von spezifischem Ge
wicht gleichfalls im Mittel 1,07. Die Yiskositat des 
Teeres is t bei 100° 1,6 und darunter, der F lam m 
punkt 104°. Gesamtdestillate wurden 63% , Riick- 
standspech etwa 37 % erhalten. Das Pech hatte  
aber einen Erweichungspunkt nach Kramer-Sarnow 
von iiber 80 °. Phenole waren im Mittel 38 %  im 
Destillat enthalten, und die Viskositat des Destillates 
lag bei 5 0 0 im Mittel bei 1,8 und der Flam m punkt 
bei 96 °.

Werden noch weiter die vorher gestelltcn Fot- 
derungen iiber die Erlangung von hocliwertigen 
Teeren innegehalten, so gelingt es ohne Schwierig- 
keiten, Teere abzuscheiden, die eine Viskositat von 
fast 2 bei 100° haben und nicht iiber 2 0 %  Pech 
bei der Vakuumdestillation ergeben. Das Pech hat 
dann immer noch einen Erweichungspunkt um 80° 
und sehr geringen Koksriickstand. Die Phenole sind 
unter 38 % , und die Yiskositat des rohen Destillates 
liegt bei 50° iiber 2. Der Paraffingehalt schwankt 
zwisehen 1 und 2 %  bei Steinkohle. Die Phenole 
sind in allen Fallen auBerordentlich leicht oxydierbar 
zu harzartigen Stoffen. Man kann sie also durch 
entsprechende Vorbehandlung des Rohteeres, bei- 
spielsweise schon durch langeres Blasen m it Luft, 
so umwandeln, daB sie zum beachtlichen Teil beim 
Pech bleiben, oder man kann sie aus den Destillaten 
abscheiden und dann in der alkalischen Losung oder 
nach Abscheidung aus derselben zu harzahnlichen 
Stoffen yerblasen. Diese Beobachtungen wurden 
unabhangig von S c h u lz  und K a b e la c  gemacht, 
denen jedoch naeh der Yeroffentlichung1) ihrer sehr 
feinen Beobachtungen die Prioritiit gebiihrt. Die 
harzahnlichen Stoffe haben die Eigenschaft, im 
allgemeinen etwas verseifbar zu sein und sich in 
Alkohol zu losen. Die phenolartigen Substanzen der 
Urteerole haben aber noch andere angenehme Eigen- 
schaften, die ihre W eiterverarbeitung in technischer 
Richtung sehr lohnend und ausbuldungsbedurftig 
erscheinen lassen. Sie geben namlich óllósliche Kunst-

Vgl, St. u. E. 1919, IG. Okt., S. 1249/50.

harze nach A rt der Bakelite, leider aber bisher aus- 
schlieBlich in miBfarbiger bzw. dunkeler Tonung.

In Zahlentafel 1 ist eine Zusammenstellung von Er
gebnissen gleichartiger Verarbeitung oberschlesischer 
und andererTeere wiedergegeben. Man erkennt aus den 
angegebenen Fallen ohne weiteres die kleinen Unter- 
schiede und auch die Moglichkeiten, mehr oder 
weniger giinstige Teere im wirklichen GroBbetriebe 
zu erhalten.

Eine sehr wichtige Frage is t die der Entwiisserung 
und der Staubabscheidung der Teere. Die letztere 
is t dadureh grundsatzlich losbar, daB die Gasge- 
schwindigkeit der m it Teernebeln beladenen Gase 
dadureh herabgemindert wird, daB die Teere durch 
hohe, den Leitungen gegeniiber sta rk  erweiterte 
Riiume gefiihrt werden und dabei den Staub ab
scheiden. Bei richtiger Arbeitsweise wird bei den 
Teeren aus Steinkohle naturgemiiB sehr leicht ein 
wasserarmer Teer erhalten, da ja  grobes Schwel- 
wasser eigentlich nicht vorhanden ist. E in weit 
iibleres Ding ist der Flugstaub, weil er zu den aller- 
schwierigsten Mischungen zwisehen Wasser und Teer 
fuhrt. Es entstehen Emulsionen, die erst bei sehr 
hoher Tem peratur das letzte Wasser entlassen und 
durch die Spannung, die der W asserdampf dann hat, 
explosionsartiges Sehaumen herbeifiihren.

Fiir die Teerabscheidung ha t sich sehr gut auch 
der Desintegrator bewiihrt, wenn er wirklich nichts 
weiter zu bewirken ha t ais die Zerstiiubung des einge- 
spritzten Waschteeres zur tropfbaren Fliissigmachung 
der Teernebel, nicht aber, wenn ein Exhaustor mit 
Teereinspritzung zur Yerstaubung desselben zur 
Gaswasche ausgestattet wird. In diesem Falle tritt 
eine ungeniigende Zerstiiubung ein, und weiter wird 
der Kraftbedarf fiir den Antrieb erheblich erhoht.

Glockenwascher haben sich fast gar nicht bewiihrt, 
besonders yorteilhaft dagegen groBraumige Teer- 
seheider, in denen den Teernebeln sehr vielfache 
StoBfiiichen dargeboten werden. E in besonderes 
Berieseln dieser StoBflachen, die durch Raschig, 
Ringe, durch Scherben aus Steinzeug oder Glas- 
Hordeneinbauten usw. Ausbildung finden konnen, 
is t nicht erforderlich und erwiinscht. Der Exhaustor 
und Desintegrator w irkt aber auch ohne Berieselung 
bereits teerabscheidend, wie ich annehmen darf 
sowohl durch die Zentrifugalwirkung ais auch durch 
die benetzten Fliigel, die in ihrer Bewegung auBer
ordentlich groBe Beruhrungsflachen von Teer mit 
Gas bieten.

Ich mochte noch m it ein paar W orten auf die 
Sehwierigkeiten bei der Frage der Rohbraunkohlen- 
vergasung eingehen. F iir diese diirfte es unerlaBlich 
sein, dort, wo Abwarme zur Verfiigung steht, naeh 
besonderen, von uns und von anderen Stellen in 
Vorbereitung befindlichen, vorher bereits ange- 
deuteten, Anordnungsweisen die Kohle vorzutrocknen 
und dann durch die Schwelriiume zu nehmen; oder 
die eigentlichen Schwelraume sind, so wie es in 
einen Fali v o n T e b r ic h  durchgefiihrt is t und auch 
wohl in  den D raw eschen  Bauarten zum Ausdruck 
zu kommen scheint, ais Trockenraumo auszubilden. 
Die ungeheuren Wassermengen, die ais sehr iibles
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Abwasser entstehen, bieten fiir groBe Anlagen sehr 
bcachtliche Schwierigkeiten. ■ Es soli nun jetzt 
ernstlich darangegangen werden, diese Sshwierig- 
keiten zu beseitigen unter gleichzeitiger Gewinnung 
des Schwefelinhaltes aus den Kohlen, der sich in 
dem Wasser befindet, und yielleicht. auch unter 
Zugutebringung weiterer im Wasser geloster Wert- 
steffe.

Beim Braunkohlenteer kann getrost ein Teil des 
Wassers m it dem Teer in  StoBscheidern oder Des- 
integratoren zur Abscheidung kommen, wenn nur 
moglichst wenig Flugstaub vorhanden ist. Der Teer 
ist meist leichter ais Wasser und kann dann durch 
Absitzen von demselben unschwer getrennt werden. 
Die groBen Mengen W asserdampfballast, die die 
Gase mitfiihren, miissen aber entfernt werden, um 
moglichst gutes heizkraftiges Gas zu erhalten. Man 
kann getrost durch unm ittelbare Einspritzung. von 
Frisch- oder Abwasser in  das Endgas durch Ktihlung 
dieser Forderung genugen. Bei Rohbraunkohlen 
soli moglichst wenig W asserdampf zur Vergasung 
zugesetzt werden, jedenfalls nicht mehr, ais erforder- 
iich ist, um gute Schlacken zu erhalten. Sehr sta rk  
schlackende Braunkohlen sollte man im Rohzustande 
nicht vergasen, oder man muB sie vorher auf mog- 
lichst unter 30 %  Wasser herab getrocknet haben. 
Geschieht dies nicht, so ist keine gesunde Warme- 
bilanz unter Gewinnung von Teer zu erhalten.

Was nun die T e e r y e r a r b e i tu n g  betrifft, so 
sehlieBt sie sich auBerordentlich weitgehend der 
guten Verarbeitungsweise von Mineralol an.

Nachdem aus den viclen yorliegenden Arbeiten 
und besonders aus den Arbeiten von F r a n z  F is c h e r  
festgestellt war, daB die Teere sich yerhaltnismaBig 
leiclit durch stromenden iiberhitztenW asserdampf zer- 
legen lassen, is t man diesem Wege durch Anwendung 
der Erfahrungen aus der Mineraloldestillation nachge- 
gangen. F iir die Verarbeitung ist es erforderlich, den 
Teerso kurze Zeit, wie dies moglieh ist, der War me aus- 
zusetzen. Man destilliert daher entweder nach demVer- 
fahren von K u b ie r s c h k y  oder nach Yorreinigung 
oder Vorentwasserung moglichst schnell nicht zu 
groBe Mengen durch sorgfaltig geregelte AuBen- 
beheizung unter Anwendung von s ta rk  uberhitztem  
Dampf, der in den zu destillierenden Teer eingeleitet 
wird und ihn in dauernder Bewegung erhalt, wobei 
man eine W anduberhitzung weitgehend ausschaltet 
und die Spannung des Teerdampfes so weit wie mog- 
lich herabmindert. Das Verfahren von Kubierschky 
vollzieht sich so, daB der Teer durch gentigend groB 
bemessene Druckpumpen durch ein System von bc- 
heizten Eohren gedruckt w ird; hierbei wird er bis auf 
Pech abdestilliert, das fortdauernd ablauft, wahrend 
ebenso fortlaufend die yerdampften Oelanteile ab- 
•treiehen und fraktioniert kondensiert werden.
: Bei der Vorentwasserung, die am  besten jeder 
Destillation im  GroBraum vorgesehaltet wird, wird 
genau so gearbeitet wie in jeder Teerentwasserungs- 
ulase, d. h. der Teer liiuft ununterbrochen wahrend 
der Entwasserung den leichtcst abstreichenden 
Dampfcn des Tecres entgegen. In der Entwasserungs- 
blase selbst is t die jeweils erwarmte Teermengo

so gering wie moglieh zu bemessen. Der entwasserte 
Teer lauft ununterbrochen ab und der Weiterver- 
arbeitungsstelle zu. E in sehr gutes Yerfahren ist 
von der Badischen Anilin- und Sodafabrik ausge- 
bildet worden; hierbei wird der Teer durch cin be- 
sonderes Verfahren entwassert und vorraffiniert. 
Das Yerfahren ha t sich leider bisher auf Steinkohlen- 
urteer nicht ubertragen lassen. Die folgende Destil
lation is t dann auBerordentlich einfach und leicht 
zu erzielen. Die erhaltenen Erzeugnisse und das 
Pech sind naturgemaB yielreiner, und das Pech kann 
gegebenenfalls sehr gu t zur Herstellung von Elektro- 
denkoks gebraucht werden. Man nim m t alles Oel 
bis auf das Pech in einer Fraktion wahrend des 
eigentlichen Destillationsvorganges ab. Man wendet 
dabei eine moglichst hohe Luftverdiinnung an und, 
wie bereits gesagt, moglichst hoch iiberhitzten und 
reichlich bemessenen Wasserdampf. Der Dampf 
soli nicht unter 350 °, moglichst aber 4000 haben. 
Ais Ueberhitzer h a t sich besonders die bekannte 
Bauart von H eizm ann-H elil bewiihrt, welche ja  
bereits in  der Fettsauredestillation ałlgemein An
wendung findet.

Die Destillate werden am besten schon wahrend 
des Destillationsvorganges durch yorgelegte Dc- 
pflegmatoren und Kuhler in Wasser und Oel ge- 
schieden. Das Oel wandert zur Abkiihlung. Die 
letzte Abkiihlung geschieht am  besten in  Taschen- 
kiihlern m it Riihryorrichtung. Die Taschen werden 
m it gekiihlter Sole kalt gehalten. Diese letzte Ab
kiihlung soli so geschehen, daB stundlich nicht mehr 
ais 2 bis 3 0 Abkiihlung bewirkt werden, um  gute 
Kristallbildung zu erhalten. Nach der Abkiihlung 
wandern die Oele m it den mehr oder weniger breiigen 
Paraffinausscheidungen zur Filterpresse, werden hier 
entparaffm iert und nun in die Redestillationsblase 
oder den „K ubierschky11 genommen, in denen sie 
unter moglichst geringer AuBenbeheizung m it uber
hitztem  Dampf so schnell wie moglieh auf wirklich es 
Schmierol konzentriert werden. Das bei dieser 
Arbeitsweisc anfallende D estillat ist je nach Be- 
schaffenheit des Teeres ein Oel, das zur Herstellung 
von Starrschmiere gut Verwendung finden kann 
oder heute noch lieber ais Treibol fiir motorische 
Zwecke yerwendet wird. Seine Eigenschaften sind 
in Zahlentafel 1 wiedergegeben. Die in der Blasc 
yerbleibenden Riickstande oder Konzentrate sind 
eigentliche Sehmierole. Fallsspater ein Entfernen der 
Phenole aus den Destillaten stattfinden soli, wiirde 
es richtiger sein, dieselben aus dem ersten Destillat 
nach der Entparaffinierung herauszuńehmen, da ja 
gerade die Phenole aus dem leichteren Oel besonders 
wertyoll sind.

Auch konnen die Phenole zusammen leichter ge
wonnen werden ais aus den Trennstiiek n der Oele 
und geben dann auch weniger AnlaG zur Bildung 
harzartiger Stoffe bei der Redestillation.

Die Verarbeitung der Braunkohlenteere erfolgt 
in gleicher Weise, nur findet infolge des hohen P a
raf fingehaltes ein yollkommen salbenartiges pastóses 
E rstarren  der ganzen Masse s ta tt. Es ist auch ver- 
sucht worden, die Entfernung der Paraffine durch
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tiommelformige Vakuumabsaugeapparate zu be- 
wiiken, wic sie Mćguin und Maschinenfabrik Aschers- 
leben bauen. Nicht aussichtslos waren die Ergebnisse, 
die wir bei unseren Vcrsuchen m it Steinkohlenteerol 
nach dieser Arbeitsweise erreicht haben. Gute Kiih- 
lung der zu yerarbeitenden Oele und des Aibeits- 
raunies sind neben sorgfaltiger Filtcrstoffauswahl 
fu r das Trommelyerfahren n icht zu cntbehren.

Ein kunstliches Yerdicken der Ocle is t zu erreichen. 
a te r  nicht erforderlicłi und nach den bisherigen Er- 
fahrungcn auch nicht empfehlenswert, weil die Ver- 
ditkung mehr auf einer Biidung yon asphaltigem 
Harz beruht, das nur bedingten Schmierwert hat.

Die Anwendung der Oele, die auf diese Weise 
ge,vonncn werden, ist sehr mannigfaeh. Sie ersetzen 
in sehr vielen Fallen wirklich die Mineralschmierole. 
Sie tun  dies in  noch erhohtem MaBe, wenn eine 
Raffination stattlindet, dio gleichfalls bereits an 
yerscŁiedenen Stellen yersucht und durcligefiihrt 
wurde, aber doch unter den heutigen Yerhaltnissen 
noch nicht zur allgemeineren Anwendung empfohlen 
werden kann. Auf Einzelheiten mochte ich nicht 
eingclien; ich kann nur sagen, daB das Oel Lager- 
flachen nicht angreift. Es sind hierzu dic verschicden- 
artigs ten Lagermetalle verwendet worden. Das Oel 
stelit in dieser Beziehung qualitativ zwischen Teer- 
fettol und Mineralol. —  Benzine haben beim reincn 
Vergasungsvorgang sich bisher in  techni?cher Weise 
aus den Gasen und Teeren nicht gewinnen lassen. 
Auch der Nachweis fiir dereń Anwesenheit war bei 
dem warmen Gas und seiner Geschwindigkeit ohne 
Komprcssion bislier nicht zu fuhren.

Roch einige Worte iiber Yerarbeitungsweisen, 
auf die zum Teil sogar Patento erteilt sind. Die 
Mehrheit der mir bekannt gewordenen Yerfalirens- 
arten und Anmeldungen bicten meiner Anscliauung 
nach nichts Ncucs, da sie mehr oder weniger aus der 
eigentlichen Mineralolverarbeitung cntlehnt sind. 
Eine Vorreinigung des Teeres dagegcn h a t mancherlei 
Vorteile. Vorteile h a t es auch, wenn es gelingen wird, 
die Paraffme vorher aus dem Rohtcer durch Losungs- 
m ittel oder mechanische Behandlung herauszu- 
nehmen. Hier sind verschiedene wertyolle Anlaufe 
gemacht. Auch dio unm ittelbare Zerlegung der Teere 
durch Losungsmittel in verschicdene Stoffe darf 
nicht unerwalmt bleiben und endlich auch, daB die 
aus den Teeren erhaltbaren Oele nach dem Edeleanu- 
Verfahren sich sowohl entparaffinieren, ais auch 
iiberhaupt in verschiedenartige Stoffe zerlegcn lassen. 
Die Arbeitsweise ha t viel gute .Aussicht, besonders 
weil die erhaltenen Oele sich gu t chemisch weiter- 
ycrarbeiten lassen, z. B. durch Oxydation zu F ett- 
sauren. Die erhaltenen Paraffine, die sich nach 
der Kohlenlierkunft kaum  unterscheiden, sind fiir 
alle Zweeke mechanischer und chemischer Yerar
beitung verwendbar. Sie sind also auch der Aus- 
gangsstoff fiir dic Oxydation zu Fettsauren und die 
yon sehr gliieklichen Optimisten bereits erschauto

Teerbutter. Ich glaube, daB unser Fetthunger 
hieraus keine Befriedigung finden kann und warno 
vor iibertriebenem Optimismus.

Das ganze Gebiet is t besonders bemerkenswert, 
da es neben den bereits erzielten Erfolgcn noch viel 
Arbeitsstoff bietet. W ir sind uns heute wohl dariiber 
einig, daB iiberall dort, wo Generatorgas aus einer 
einigermaBen teerreichen Kohle gewonncn wird oder 
w a r m e w ir ts c h a f t l ic h  gewonnen werden kann, 
die Teerabscheidung yorgenommen werden darf, 
ohne daB dabei eine beachtliehe Beeinflussung der 
W armewirkung ein tritt. Auch diirfte die Warme- 
bilanz, wie dies besonders bei Braunkohlenvergasem 
leicht nachweisbar wird, n icht in  einem so starken 
Mafie leiden, wie man das im  allgemeinen befiirehtet. 
W ir haben zahlreiclic entsprechende Bereehnungen 
und praktische Vcrgleiche angestellt, die mancherlei 
Bedenken haben beseitigen konnen. W ir durfen 
naturgemiiB dio Gewinnung der Teere nur in wirt- 
scliaftlichcn Grenzen betreiben. Der Wiirnieinhalt 
der Kohle is t heute noch mehr ais sonst ihr wert- 
yollstcr Inhalt, aber es is t sehr wohl mcglich, ohne 
Bccintraclitigung dessclben im  heimischen Wirt- 
schaftsinteresse auch noch die anderen Wertstoffe 
im beachtlichen MaBe zu gewinnen. Der Teer ist 
das eine Erzciignis, Schwefei und Sticlcstoff sind dio 
anderen Stoffe, dic erarbcitct werden miissen.

Das Gebiet ist so wichtig, daB es auBer den bereits 
bestehenden Steinkohlen-Forschungsinstitutcn auch 
noch seine Bearbeitung in einem neuen Forschungs- 
institu t, das der Technischen Hochschule Charlotten- 
burg angeglicdert wird, finden soli. Es bietet sich 
dort eine Stelle, um alle dic Arbeiten i)ber dieso 
Fragen, die die vcrschiedenartigsten Gcbicte der 
Technik und der Wissenseliaft beriihren, zusammen- 
zufassen und zum Nutzcn unseres Wirtschaftslcbcns 
auszugestalten.

Direktor Dr. R oser h a t eingehende Zahlen iiber 
die Auswertung der Teergewinnung und Vcrarbei- 
tung yeroffentlicht1). Die Zahlcnwcrte lassen auf 
einen Bliek iiberschen, daB die erhaltenen Erzeug- 
nisse den jetzt iiblichen Teerpreis von 2500 bis 3000 Ji
i. d. t  in gewissem Sinne rechtfertigen. U nter Be
rucksichtigung des Geldstandes der Mark ha t sich 
der Goldwert der Teere und Tecrole gegeniiber den 
Roserschen Angaben kaum  geandert, so daB sich 
die Gewinnung und Aufarbeitung des Urteercs unter 
der Grundbedingung der therm ischen Kohlenaus- 
nutzung durchaus rechtfertigen. Diesen Forderungen 
will nun in Vcrfolgung unserer alten Forderung dio 
Regierung auch gerecht werden, indem sie den § 5 
des Kohlcnstcuergesetzes weiter auslcgt und dem 
W armeinhalt des Teeres entsprechend eine Minde- 
rung in der Kohlensteuer eintreten lassen Wird. Auch 
dieses Ziel muBte erreicht werden.

Vgl. St. n. E. 1920, 11. Marz, S. 349/57;
18./25. Miirz, S. 3S7/95; 22. April, S. 533/41; 6. Mai, 
S. 610/21; 13. Mai, S. G51/5; 20. Mai, S. 685/9.
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An dio yorstehenden drei Bcrichte schloG Bich fol- 
gender M e i n u n g s a u s t a u s c h  an:

Direktor 0 . H  o 1 z (Oberhausen) : Die Prago des Ur- 
teers hat uns Bchon mohrfach innerhalb dos Stahlwerka- 
ausschusses beschaftigt. W ir miissen grundsatzlich unter- 
jcheiden zwisehen der Urteergewinnung in Stahlwerks- 
betrieben, die ein hei0e3 Gas erfordern, und anderen 
Betrieben, dio mit schwacherem Gas auszukommen ver- 
mogęn. W ir konnen uns Iebhaft yorstellen, dafi die U r
teergewinnung boi einem Preise von 2300 J l  f. d. t  Ur- 
teer sehr wirtschaftlich-sein kann; wir Stahlwerker haben 
es abor lediglieh mit dor Pragę zu tun, wio der Hoiz- 
wert des Ccneratorgases dureh dio Teerentziehung ver- 
andert wird. H orr Linek beriohtete, daB die Martin
ofen auf der Burbaeher H iitte naeh der Urteerentziehung 
genau so arbeiten wio yorher; ich vormisse aber in seinen 
Ausfiihrungen noch Angaben Iiber den Heizwert untor 
EinsehluG der fiihlbaren Warme, gemessen am Endo des 
Gnskanals; ich hatto bereits in friiheren Bespreehungon. 
den Einwand orhobon, dafi naeh dor Entziehung der 
hoehwertigen Bestandteile, dio der Urtecr enthalt, der 
Heizwert eine Einbufie orloiden mufi, Aus den Mit- 
teilungen von H errn Betriobsehof Jaworski geht hervor, 
daB gewisse Spaltungserscheinungen dos Urteors in den 
Kammern yielleicht die Ursache fiir eino Venninderung 
des Ileizwertes des normalcn, also vom U rteer nicht 
befreiten Generatorgases soin konnon; hier miissen woitero 
Versuehe einsetzen. W ir Stahlwerker miissen darauf be- 
stehen ,dafi das Generatorgas fiir den Martinofenbetrieb 
den hochstmoglidien Heizwert hat; gerade aus diesem 
Grundo gehen die Bestrebungen daliin, wie aus friiheren 
Vortriigen der Herren Schneider1) und ®r.<sng. Sprin- 
gorum2) horyorgeht, hinsichtlich der Erhohung sowohl 
der Giito al3 aueh der Ausbeute ein hodiwertiges Gas, 
wio Koksofengas, zu yerwenden. ITerr Bernhardt yon der 
Konigshiitto beriehtet ebenfalls, dali er naeh Entziehurg 
des Urteer3 eino Verzogerung im Schmolzgang sowie ■ 
einen ungiinstigen EinfluB des yeriinderten' Gase3 nieht 
feststdlen konnto; hier wiire zu priifen, ob sich die 
oberschlesischen Steinkohlen anders yerhalten wie die 
uns zur Verfugung stehonden. Auch H orr Linek hat in 
Burbach eine gewasohene Kohle von gutem Heizwert 
yerwendet, Die Kohlen, die uns gegcnwśirtig im Ruhr- 
bezirk zur Verfiigung stehen, sind aber so wenig cr- 
freulicher Beachaffenheit, dafi sich ein lediglieh auf Gas- 
erzeugerbetriob zugestelltos Martinwerk, dem nicht hooh- 
wertiges Koksofengas zur Vorfugung steht, wohl kaum 
dazu entschlieGen wiirdo, auf die Heizbestandtoile de« 
Urteers zu verzichten.

Oberingenieur K. L i n e k  (Burbach); Aus der 
Analyse ist keine Yerminderung dos Hoizwertc3 des Gases 
festznstellen. Aueh die Abkuhlung des Gases ist nicht 
wesentlich; die Temperatur des Gases liegt nur um 
57 0 tiefer ais yorher, bei 650 0 ist diose Verminderimg 
nicht, sehr groB. Sie diirfto auf den Ofengang niclit 
von grofiom EinfluB' sein, da ja auf yerschiedenen Wer
ken sogar m it ganz kaltem Gas gearbeitot wird.

Allerdings gibt dio Analyse keinen Anhalt fiir den 
EinfluG des Tceres auf tlen Ileizwert, denn die Teer- 
nebd erschelnen in  der Analyse nicht, weil der Teer 
bei der Probenahme sich wahrscheinlich an don Glas- 
wiinden der ProbegefaBe nicderschlagt. Ich wollte sclion 
yersuchen, Bestimmungen m it dem Junkcrsschen Kalori
meter zu machen, aber auch dort wird der EinfluB des 
Teeres nieht festzustellen sein, weil da3 Gas dureh dio 
Mefiuhr hindurch muG, sieli dabei abkiihlt und den Teer 
nusscheidet.

Der Betrieb hat wirklich gezoigt, dafi wir keinon 
Unterschied liatten, weder in der Schmelzdauer noch im 
Kolilenyerbrauch. Eriiher haben wir mit gewaschenor 
Kohlo gearbeitet; aeit Noyember/Dezcmber v. J. ist uns 
jedoch die Zufuhr dieser Kohle gesperrt, und wir miissen 
auch die schlechteste Kobie yerarbeiten, so daG wir 
unter den gleichen Verhaltnissen wie Sie arbeiten miissen.

ł ) Vgl. St. u. E. 1920, 15. April, S. 501/10.
2) V?l. St. u. E. 1920, 1. Jan., S. 9/13.

Betriebschef W e y m a n n  (Dortmund): Das Eisen- 
und Stahlwerk Hoeseh hat ebenfalls mit westfiilisdier 
Steinkohle, und zwar GasnuGkohle von Zecho „Fiirst 
Leopold", Vergasungsversuche mit Urteergewinnung go- 
macht. Dio Versuehe ergaben einen aus den-Durch- 
schnittsanalysen von drei Versurhstagen fiir das Misch- 
gas (Generatorgas und enttcertem Schwelgas) errcchno- 
ten Heizwert yon 1450 WE.

Sipl.-giig. E. W i e g a n d  (R iesa): Es ist klar, 
daG ein Gas, das Teer enthalt, an Heizwert yorliert, 
wenn dieser Teer dem Gaso entzogen wird. E j ist da- 
mit aber noch nioht gesagt, daG der pyrometrische 
Effekt, die Elammentemperatur, durch das Abscheidon 
des Teeres auch abnimmt, da das teerhaltige Gas einen 
groGeren Luftbedarf hat; es ist sogar moglich, daG 
trotz Verminderung des I feizwertes die Flammentempera
tu r steigt. Es ist auch zu beriicksichtigen, daG der 
Verlust durcli das Absdieiden des Teeres bei einem 
gewissen Feuchtigkeitsgehalt des Gases mehr ais wett- 
gemacht wird durch den Gewinn infolgo des Abseheidena 
des Wassers i).

Bei der Bewertnng yon Gasanalysen wird meistens 
/.u einseitig vorgegangen; es wird auGor aeht gelassen, 
daB bei der Probenahme Wasser und Teer sich voll- 
standig absdieiden. Dasselbe g ilt von der Messung des 
Heizwertes durch Kalorimeter. Der Wasser- und Tecr- 
gehalt des Gases ist also in dem-gefundenen Heizwert 
nicht beriicksichtigt, Eine einwandfrde Beurteilung der 
Giite des Gases ergibt sich dnreh die Analyse, don Ileiz- 
wert und den Gehalt an Teer und Wasser. Es ist abor 
auch moglich, m it einem unter diesen Gesichtspunkten 
betrachteten minderwertigeren Gase diesolben Ofcn- 
leistungen zu erzielen wie mit einem besseren Gaso, wonn 
die Abmessungen de3 Ofens und der Kammern richtig 
gewahlt und dem Gase angepaGt sind.

Dr. F , F r a n i  (B erlin ): W ir haben an yer3diicde- 
nen Stellen entteerte und teerhaltige Gaso gepruft und 
dabei gefunden, daG die Heizwert© yerhaltnismafiig wenig 
unterscliicdlich waren. Dies scheint mir zunachst durch 
den groGeren Luftbedarf fiir die Verbrennung des Teer- 
inhaltes und durch den groGeren Wassergehalt der HeiB- 
gase bedingt zu sein, und dann auch dadureh, daG der 
Vorgang dor Teerzersetzung endotherm ist. W ir haben 
esperimentell yersucht, hieriiber Klarheit zu bekommen; 
sobald das Bild iibersichtlich ist, wird iiber die Ergeb- 
nisse beriehtet werden konnen.

Dr. R. S c h r o d e r  (YolHingeu): W ir haben in 
Voiklingen an unseren Gaserzeugern ebenfalls Versuche 
durchgcfiihrt mit dem Ergebnis, daG der Heizwert im 
Schwelgas infolge Zersetzung des Teeres steigt. Die Ent- 
fernung des Teeres aus dera Gase betrachten dio Stahl- 
werko m it einem gewissen Mifitrauen; dies ist aber nicht 
berechtigt. Der Heizwert der Schwelgas© laGt sich an 
Hand der Analyse nicht genau berechnen, da dio analy- 
tischen Ergebnisse infolge Gegenwart der sehwercn Koh- 
lenwasserstoffe, die sich nieht restlos fasson lassen, nicht 
genau der Wirklichkeit entsprechen. Der Heizwert ist 
am sichersten mittels Kalorimeter festznstellen. Bei den 
Schwelgasen ist e r durchschnittlich 300 WE hoher; bei 
dem Generatorgas beobaehteten wir einen Jahresdureh- 
schnitt yon rd. 1180 WE.

Ybrsitzender $r.*5ng. F . S p r i n g o r u m  (Dort
mund): Mit einem Durchsehnittsheizwert yon 1180 WE 
wird sich der Stahlwerker nieht zufrieden geben.

,$ipI.'JJng. R  a  p  a t  z (Dusseldorf): Wie schon be
tont, ist zwisehen Warmeeinheiten, d. i. Heizwert, und 
pyrometrischem Effekt, d. i. die theoretischo Ver.bren- 
nungstemperatur, zu unterscheiden. Durch die Entzie
hung des Teeres .wird selbstyerstandlich der Heizwert 
herabgesetzt, der pyrometrische Effekt aber dureh die 
Beseitigung des Wassers erhoht. Das teerfreie, trockene 
Gas kann also noch immer einen hoheren pyrometrisdien 
Effekt ais das .teerhaltige und feuchte Gas haben. H a
ben die in die Kammern eintretenden Gaso eine niedrigo 
Temperatur, so ist dis durch die Entteerung verloren

!) Vgl. den Aufsatz von B a n co in St. u. E. 1820,
8. April, S. 478.
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gehende fiihlbare Warme gering, und eine Entteerungs- 
anlago wird don Stahlwerksbotrieb nach meiner An- 
sieht ener giinsbig ais ungiinstig beeinflusson.

F d r die VerhSltaisse in 'unserem Werke gilt etwa 
folgendes: 1 m3 troekenes Gas enthalt ungefahr 20 g 
Teer; oas Gas -tr itt m it einer Temperatur von 50 bis 
60 0 in  die Kammern ein. Dadurch, dafi das Gas entteert 
und au t 20 o abgekuhlt wird, sinkt dio Vcrbrennungs- 
temperatur um 60 -f- 20 =  80°; dureh die Trocknung 
wird sie_ aber um 80 bis 300» erhoht, so daG die 
Verhntrnis3e bea Entteerung eogar giinstiger sind.

Professor 55r.*;gng. P. G oerens (Essen): Wenn die 
giinstigen m it entteertem Gas crzielten Ergebnisse da
mit erklart werden, daG die gewohnliehen Verfaliren 
der Gasanalysc und Gasbewertung ungenau sind, so ware 
es dringend notwendig, dali dio Warmeatello ein Ver- 
fahren ausarbeitete, das richtige oder doch yergleichbaTO 
Ergebnisse zu eraelen gostattefc.

Gencraldirektor A. T h i o l e  (Bismarckhutte): 
Selbstredend darf dio Urteergewinnung beim Stahlwerks- 
betrieb nieht Selbstzwcek sein. — Es ist bekannt, dafi 
en der Saar wie in  Obcrsehle3ien hinsichtlieh der ICoh- 
lenbeschaffenheit giinstagere Bedingungen ais in' Rhoin- 
land-Westfalen vorliegon, wennsehon aueh in  Ober- 
schlesien heutzutago die angelieferte Kohle keineswegs 
mehr den billig daran -zu stellendcn Anforderungen ent- 
sprieht. Ich bin jedenfalls deę Ansieht, dio vor Jahres- 
frist noch von mir angerateno Vorsicht hinsiehtlich der 
Versucho mit Urteergewinnung nicht izu weit zu treiben 
und mogliclist bald auch in Rheinland-Westfalon an einen 
praktischen Versuch heranzugehen. Bei den heutigen 
Kohlenprcisen is t es doch eino sohr sehone Saehe, wenn 
man, wio dies z. B. in Oberachlesien bcobaehtet worden 
ist, ibcd dam heutigen Preis fiir Urteer don Wert der 
durchgesetzten Kohlen um etwa 70 ibis 80 o/0 herab- 
mindern kann.

Direktor II. von A v a n z i n i  (Bochum): Jeder 
Stahlwerker muli, wenn er vor dio Prago gostollt wird, 
db er die Urteergewinnung in seinem Betriebe eln- 
fuhren soli, mit ciniger Yorsicht vorgehen, besonders 
dann, ■wenn nur eine alfce Marbinofenanlage zur Ver- 
fugung steht, dereń -Warmekammern fiir normalo Ver- 
haltnisse sehon knapp •bemessen sind. Anders kann man 
der Sacho gegeniiberetehen, -wenn ein neue.3 Mariinwerk 
gebaut werden soli, wobei dem vermindorten Ileizwert 
durch richtago Bemessung der Gaskammern Rcchnun" ge- 
t-ragen werden kann. Einen wirklieh yollen Ausglo’eh fiir 
den verminderten Heizwert des Gases infolge Fortfalls der 
reerbestandtęile und der fuhlbaren Warnio kann mań 
nur durch eine Vergrofiorung de3 Gaskammerinhaltes, 
also durch hohero Vorwarmung de3 Gase3, erziolen.

Sr.-3ng. K. R u m m e 1 (Dusseldorf): Ais Leiter 
er \\ armestelle danke ich fiir die Anregungen, die uns 

heute gegeben worden sind. W ir haben uns sehon mehr- 
ra c h n u t dieser Pragę beschaftigt. Besonders mochte

darauf hinweisen, dafi es bei der Beurteilung der

Brauchbarkcit oines Gases gar nicht auf den Ileizwert 
ankommt' sondern auf das Y.erhalton des Gaso3 im Ofen 
und zwar auch nicht auf den pyrometrischon Effekt* 
sondern auf die wirkliche Verbrennungstemperatur im 
Ofen, die Gesehwindigkeit der Yerbrennung, die Rein- 
lieit des Gases und auf den chemischen EinfluB des 
Gases auf das Bad.

. Betriebschef P. J  a w o r  s k i  (Bismarckhutte): In 
meinem Bericht deuteto ich bereits an, dafi wir in Bis- 
marekhiitte mit unseran Arboiten noch nieht zu Endo 
sind; die letzten Ergebnisso konnten jedoch nooh nicht 
herausgebracht werden, da sio noch ungeordnet sind una 
zu Verwirrung Anlafi bieten kiinnton.

Da ich m ir dariiber nicht im Zwoifol war, daG auf 
den Ileizw ert allein kcin allzugrofier W ert zu legen ist 
bauten w ir uns ein Riesenkalorimetor ans einem Rohren- 
kiihler mit einer droizolligeji Gaszufuhrung; damit mach- 
ten wir Ileizwertuntcrsuchungen bei entsehweltem und 
nicht entteertem Gas. ErstaunlioherWeiso ergaben d!e lotz- 
teren Ver3uche keinen wesentlich hoheren Heizoffekt ais 
die ersteren. Versuehe, die “wir mit nicht ontteertoin Gas 
machten, wobei das Gaszuledtungsrohr auf iibor 800° er- 
hitzt wurde, um den Teer zu spalten, ergaben schlechtero 
Ergebnisse ais diejcnigcn m it entsehweltem Gase, naeh- 
dem die erhohto Eigenwarme de3 Gases abgozogen wurdo.
\  ielleicht bieten diose Vorsucho Anregung zu weiteren 
Forschungsarbeiten.

Dr. I1. I  r  a n k (B erlin ): W ir haben in einer Vor- 
suchsanlago "uns ein Bild iiber don Vergleiehswerfc der 
Gase zu schaffen gcsucht, indem wir an Stello des kloinen 
Kalorimebors eino Lokomobilo einsehalteten. In  der 
Lokomobilo haben w ir bei tagelanger Arbeit Rohgas und 
entteerto3 Gas verbrannt. Bessere Ergebnis30 e°rzieltcn 
wir auffallender Wcise beim ontteorten Ga3, woboi auf 
dio richtige Einstellung dos Brenners besonders goaehtet 
werden mufi. Ich glaubo, dafi w ir m it gewissen Vor- 
bchalten aus diesem Versuch an der Lokomobilo mit. 
50 m- Heizflache einen Yerglcieh, soweit ein soleher 
uberhaupt m u lich  ist, m it dem hier behandolton Fali 
herleiton diirfen.

Vorsitzender Sr.-Jjitg. F . S p r i n g o r u m  (Dort
m und): Es ist zweifellos zu empfehlen, dio Frago der 
Urtoergewinnung und die Ver\vendung do3 entteerten 
Gases, naehdem jotzt grofiero Erfahrungen vorliegen, 
starker zu betreiben. Aber ich wiirde es fiir gut hal ton, 
mit der Verwendung des Gases mijglichst nieht im 
Martinwerk, Bondorn, wo es geht, lieber an Gluhofen 
oder sonstigen weniger lebenswichtigen Stellen zu be- 
ginnen, zumal da man bei Martinofen, die einen gemein- : 
eamen Gaskanal haben, nur dann ein einwandfreies Er- 
gebnis errielen kann, wenn alle Gaserzeuger fiir Urteer
gewinnung roingeriehtot werden. Bei dem erheblichen 
Kostenaufwand wird manch-er an einen solchen Versueh 
zogernder herangehen, ais wenn man in der Lage ist, ihn 
an einer kleineren Glulianlago oder einem Stofiofen au3- 
zufiihren.

Die O rdnung des Lehrlingswesens im Bezirk der Nordwestlichen 
Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Von D irek to r P . S c h m e r s e  in S terkrade.

1. B e tr ie b s -L e h r lin g e .

|  ) cr A rbeitgebem rband fu r den Bezuk der Nord
westlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- 

und Stahl-Industrieller, die Nordwestliehe Gruppe 
des Yereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, 
der Deutsche Metalkrbeiter-Verband, der christliche 
Metallarbeiter-Yerband und der Gewerkverein der 
deutsehen Masclńnen- und Metallarbeiter haben im 
Herbst 1919 einen unparteiisehen AusschuB m it der 
Aufgabe betraut, das Lelirlingswesen fiir den Bezirk 
der Nordwestlichen Gruppe zu ordnen. In dem

Ausschusse ist eine Vereinbarung zustandegekomnien, 
die in dem Rahm enrertrag Aufnahme gefunden hat. 
Diese Dtisseldorfer Vereinbarungen haben anderen 
Aibeitfgemeinschaften im Reiche ais Vorbild gedient; 
Sie bildeten auch die Giundlage fu r die Beratungen 
der Yeieinigung deutscher Arbeitgeberverbande zur
Regelung des gewerblichen 
Lidustrie und Handwerk

Lehrlingswesens fur

Die Diisseldorfer Vethandlungen haben nicht 
in allen Punkten zu einer derartigen Gestaltung der 
tariflichen Yereinbarungen iiber das Lelirlingswesen
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gcfiihrt, wio es m it Kiicksiclit auf eine sachgemaBe 
Erzichung der Lohrlinge yielleicht zweckmaBig 
gewesen ware. Wic bei iedem Tarif, muBte auch hier 
von beiden Seiten nacJigegeben werden. Ein Tarif 
stellt ja im  allgemsinen nur emen Rahmen dar, der 
die Rechte und Pfliehten der Vcrtragsparteien um- 
grenzt. E rst die Ausfiihrung in der Wirklichkeit 
kann dem Tarif den lebendigen Inhalt geben; denn 
uber Umfang und A rt der Ausbildung sagt der Tarif 
iiaturgemaB nichts. H ierauf aber wird es'in Zukunft 
ror allen Dingen ankommen. Es crscheint deshalb 
zweckmaBig, einige Erlauterungen zu dem Tarif- 
abkommen zu geben, die dureh Boobachtungen aus 
dem Berufsleben vervollstandigt werden sollen.

Die Gewerkschaften haben nach der groBcn 
Umwalzung dio Lehrlingsfrage in ihr politisches Pro- 
gramm aufgenommen. Sie gingen von dem Stand- 
punkte aus, daB die Erzichung der Lohrlinge zwar 
in der GroBindustrie yielfaeh eine recht vollkommene 
sei, daB sie aber in der mittleren und Kleinindustrie 
viel zu wiinschen iibrig lasse. Fiir c.ine sachgemaBe 
Ausbildung der Lolirlinge miiBten also Sicherungen 
im Kahmenvertrage yorgesehen werden.

Die Arbeitgeber erkliirten sich bereit, gemeinsam 
die Grundlagen fiir die Lehrlingserziehung festzu- 
legen, jedoch unter der ausdriicklichen Voraus- 
setzung, daB ihnen die freie Erzichung der Lehrlinge 
yerbleiben miisse. Man einigte sich auf den Stand- 
punkt, daB der Lehrlingsvertrag ais ein Ausbildungs- 
yertrag und nicht ais ein Ai beitsvertrag anzusehen sei.

Die Vereinbarungen erstrccken sich lediglich 
auf Industrielehrlinge, m it denen nach den Vor- 
schriften der Geweibeordnung ein Lehrvertrag ab- 
zuschlieBen ist. Jugendliclie Arbeiter fallen also 
nielit unter dies Abkommen. Der grundlegende 
Unterschied zwischen beiden liegt darin, daB m it den 
Lelulingen ein Erziehungsvertrag, m it den jugend- 
lichen Arbeitern ein Arbeitsvertiag geschlossen wird. 
Selbstverstandlich erfahren auch jugendliche Arbeiter 
eine Ausbildung. Aber sic is t  einscitig. In der Ma
schinenindustrie wird beispielsweise dei jugendliche 
Arbeiter meist nur an einer Maschine ausgebildet. 
Die Kosten der Ausbildung sind -daher auch geringer 
ais die Kosten der Lehrlingsausbildung. Der jugend- 
liclie Arbeiter sollte in den ersten Jahren infolge- 
dessen hoher entlohnt werden ais der LJirling.

Die wichtigeren Vereinbarungen des Rahmen- 
vertragCs sind hier aufgefuhrt und in Sperrdruck 
heryorgehoben.

1. L e h rz e it .  D ic  L e h r z e i t  s o l i  im  a l l 
g em einen  d re i  J a h r e  b e t r a g e n .  In  so lc h e n  
B e tr ie b e n ,in  d e n e n  e in e  m e h rs e i t ig e  h o c h - 
w ertig e  A u s b ild u n g  g e g e b e n  w ird ,  i s t  e ine  
L e h rz e it b is  zu v ie r  J a h r e n  zu liiss ig .
Die Dauer der Lehrzeit ist seit Jahren heiB um- 

stritten. Nach der groBen Umwiilzung wurde die 
Fiage eine wirtschaftspolitische ersten Ranges. Dio 
Gewerkschaften glaubten der Ausnutzung der Lehr- 
Imge dureh allgemeine Einfiihrung der dreijahrigen 
Lehrzeit vorbeugen zu konnen.

Eine Einigung war in der Arbeitsgemeinschaft 
BIcht zu erreichen, wenn fiir einfache Yerhaltnisso

eine dreijahrige Lelirzeit von der Arbeitgeberseite 
nicht zugestanden wurde. Der Kampf der Gewerk- 
schaften um die dreijahrige Lehrzeit geht in den
O.tsarbeitsgemeinsehaften weiter. An Iland der 
tariflichen Bostimmungen wńrd von den Werks- 
leitungen der Nachweis yerlangt, daB die Ausbildung 
der Lihrlinge eine mehrseitige, hochwcrtige ist.

Nun liegen die Verhaltnisse in der Wirklichkeit 
fast stets so, daB nicht die Frage zu entseheiden ist, 
ob die Lehre drei oder vier Jahre dauern soli, sondern 
ob der Arbeitsplan der W erkstatt sich tiberliaupt fiir 
die Lehrlingsausbildung eignet. Nehmen wir z. B. 
die Woi k-tjitten fiir łlassenfertigung. Dort sind 
die Arbeitsvorgange meist so weitgehend zergliedert, 
daB die Herstellung der Slucke auf Sondci maschinen, 
z. B. R iypyerbanken, Automat en, Rudcrfias- 
maschinen usw. stattfindet. Die Arbeiter werden an 
diesen Sondermaschinen einseitig beschaftigt. Der 
Nachwuchs der Bjlegscliaft kann deshalb nicht aus 
den Lohrlingcn genommen werden, weil die Lehr- 
lingserziehung fiir diese Sonderarbeiten viel zu ein
seitig werden wiirde. Derartige Belegsehaften miissen 
sich aus jugendlichen Arbeitern, die fiir die Sonder- 
fertigung angelernt wreiden, erganzen.

Dagegen brauchen die W erkstatten fiir Mas? en- 
fertigung Werkzeugschlosser, Kontrolleure und Zu- 
sammenbauer. Fiir diese Barufe ist auch in den Weik- 
statten  fiir Massenfertigung eine hochwertige Lehr- 
lingserzichung durchaus moglich.

Nach obigem wird man ganz allgemein dic Werk- 
stiitten m it einseitigem Arbeitsplan ais wenig geeignet 
fiir die Lehrlingserziehung ansehen miissen. Ich 
reclme darunter z. B. die Radsatzdrehercien, meeha- 
nisclre W erkstatten zur Herstellung von PreBluft- 
werkzeugen, bestimmte Botriebsabteilungen im Auto
mobil- und Elektromotorenbau u. dgl. In jedem 
Einzelfalle wird aber zu priifen sein, wieweit diese 
W erkstatten spezialisiert sind. Sind die Betriebe 
so geleitet und eingerichtet, daB sie sich den Betriebcn 
des allgemeinen Masebinenbaues annahern, so kann 
auch in diesen W erkstatten noch die Moglichkeit 
einer mehrseitigen Lehrlingserziehung gegeben sein.

Dagegen eignen sich zw'eifeilos dic Ausbesserungs- 
W erlc-tatten der Eisenbahnen, der H iitten- und 
Stahlwerke m it iliren vielseitigen Aufgaben recht 
gut fur die Ausbildung von Botriebslehrlingcn. Wie 
notwendig in diesen W erkstatten und in den Werk- 
Etatten des allgemeinen Maschinenbaues dio vier- 
jaJirige Lehrzeit ist, geht ohne weiteres daraus hervor, 
daB die Lehrlinge bei sachgemaBer Schulung allein 
1y2 bis 2 Jahre in der Lehrwei k sta tt zubringen 
miissen. Die iibrigbleibenden 2 bis 2 yz Jahre werden 
yollauf benotigt, um die Lehrlinge noch dureh 
mehiere Werksabteilungen zu fiihren und schlieBlich 
in einem Fache besonders sorgfiillig auszubilden.

2. A rb e i ts z e i t .  D ie A rb e i ts z e i t  d a r f  bei 
G eh ilfe n  8 S tu n d e n  ta g l ic h  u n d  4 8 S tu n d e n  
d ie  W oche e in sc h lie B lie h  des p f lic h tm a B i-  
gen  S c h u lb e su c h e s  n ic h t  t ib e rs c h re ite n .

Hier haben die Arbeitgebor das wichtige Zu- 
gestandnis gemacht, daB die Schulstunden auf die 
Arbeitszeit anzurechnen sind. Der EntschluB ist
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um so schwerwiegender, ais die gesamte praktischc 
Ausbildung der Lehrlinge durch die Einfiihrung des 
Achtstundentages sta rk  Not gelitten hat. Den 
Arbeitgebern war aber schlieBlich die Riicksieht auf 
eine wii klich sorgfaltige Erzieliung der Lehrlinge 
auch in der Berufsschule ausschlaggebend. Bei 
dieser Begelung kommen dic Lehrlinge stets frisch 
zum Unterricht. Die RegelmaBigkeit des Schul- 
besuches wird in sehr wesentlichem MaBe dadurch 
gewahrleistet, daB dem Lehrling die Schulstunden 
bezahłt werden. Jede geschwanzte Schulstunde 
lhacht sich auf dem Lolmzettel bemerkbar und be- 
w ir tt, daB der Vater seinen Jungen zur Ordnung 
anhiilt.

Die dreijahrige Lehrzeit wird bei Anrcdmung der 
Schulstunden auf die Arbeitszeit wohl auch unter 
einfacheren Verhiiltnissen manchmal zu knapp 
werden. Wo sich dies herausstellt, kann nach § 1 
eine langere Lelnzeit eingefiilirt werden. Ausschlag
gebend fiir die Dauer der Lehrzeit ist lediglich die 
Riicksicht auf eine sorgfiiltige Ausbildung. Danach 
ist im Rałimen dieser Vereinbarung die Lehrzeit zu 
bemessen.

3. E n tlo h n u n g . D ie V e rg iitu n g e n  fu r 
L e h r lin g e  w e id o n  a is  S tu n d e n lo h n e  g e- 
w a h r t  u n d  je w e ils  b e i A bsch iuB  d e r  T a r ife  
m it v c r c in b a r t .

A k lc o rd a rb e it  i s t  fu r L e h r l in g e  n u r  im  
le tz te n  D r i t t e l  d e r  L e h rz e i t  g e s t a t t e t .  
A u sn ah m en  h ie rv o n  k o n n e n  g e m a c h t w e r 
d e n , so fe rn  d ie  A u sb ild u n g  n ic h t  d a r u n te r  
le id e t .

Der Gewerkschaftsentwurf sah Schiclitlohne fttr 
die Lehrlinge vor. Es liegt auf der Hand, daB m it der 
Gswahrung der Schiclitlohne das ganze Erziehungs- 
werk gefiihrdet wird. Dem Lehrherrn stehen ja nur 
wenige Strafm ittel dem Lehrling gegenuber zu Ge- 
bote. Denn es durfte fiir ihn ein zweifelhaftes Ver- 
gniigen sein, yon dem ihm nach der Gewerbeordnung 
zustehenden vaterliclien Ziichtigungsrechte haufiger 
Gebrauch zu madien.

Der Lehrling wird durch die Tatsache, daB jede 
versaumte'Arbeitsstunde nicht bezalilt wird, ganz von 
selbst zur Ordnung angehalten.

Die urspritngliche Fórderung der Gewerkschaften, 
die Lehrlingsliihne im  Rahmenvertrage ziffernmaBig 
festzulegen, ist gefallen. Das bleibt den Tarifver- 
tragen der Ortsarbeitsgemeinschaften vorbehalten. 
Auch die Bestimmungen iiber die Entlohnung der 
Lehrlinge boi voriibergehender Arbeitseinschrankung
u. dgl. sind Sache der łarifabmachungen.

Die StUcklohnarbeit is t im letzten D rittel der 
Lehrzeit unbeschrankt zugelassen; vorher nur dann, 
wenn die Ausbildung der Lehrlinge nicht darunter 
leidet. Sie ist ein wiehtiges Erzielmngsmittel, das 
nieht entbehrt werden kann. Denn der Lehrling 
soli nach jeder Riehtung so geschult werden, daB er 
schon ais junger Geselle m it Sicherheit sein Geld 
verdienen kann. Dazu gehort nicht nur die Faliigkeit, 
■eine Arbeit richtig auszufiihren, sondern auch die 
Geschicklichkeit und Gewandtheit, sie in brauchbarer 
F ris t zu erledigen.

4. E rz ie h u n g . D ie E rz ie liu n g  des L eh r-  
lin g s  s o li  s a c h l ic h  u n d  w o h lw o lle n d  ge- 
l e i t e t  w erd en . S o w e it f a c h l ic h  th e o re t is c h e  
A u s b ild u n g  im  B e tr ie b e  g e g e b e n  w erden  
k a n n ,  is t  d ie s  d u r c h z u f i ih re n .  In jedem  
g ro B e re n  B e tr ie b e  w ird  ein p ra k t is c h  
u n d  th e o r e t i s c h  v o r g e b ik I e te r  In g e n ie u r  
o d e r M e is te r  m it  d e r  U e b e rw a c h u n g  der 
L c h r l in g s f r a g e n  v e r a n tw o r t l ic h  b e s te l l t .  
Der erste Satz dieses Paragraphcn besagt etwas 

ganz Selbstyerstandliches. In dem Entw urf der . 
Gewerkschaften stand an dieser Stelle: Das Ziichti- 
gungsrecht wird beseitigt. Nach § 127 a der Ge
werbeordnung unt erst elit der Lehrling der vater- 
lichen Zucht des Lehrherrn. Eine Beseitigung dieser 
gesetzlichen Bestimmungen konnte durch eine tarif- 
liche Yerembarung nicht erreicht werden. Der Ver- 
such dazu ha tte  ohne Zweifel in vielen Fallen zu 
Streitigkeiten Yeranlassung gegeben. Man kann 
aueh nicht verkenncn, daB dcm Lehrherrn des Indu- 
strielelirlings die Erziehungsmittel zugebilligt werden 
miLssen, die unseren hoheren und VolksscJiulen zu- 
stehen.

Von besonderer W ichtigkeit ist die Vereinbarung, 
daB in jedem groBeren Betriebe ein geeigneter 
Ingenieur oder Meister m it der Ueberwachung der 
Lelirlingsausbildung betraut werden soli. Die Be
stimmung weist darauf hin, daB die Ausbildung der 
Lelu-linge p la n m a B ig  erfolgen soli. Mit dem heute 
wohl noch- in  den meisten W crkstatten ublichen 
Verfaliren, die Lehrlinge tiichtigen Facharbeitern zur 
Ausbildung zuzuweisen, muB gebrochen werden. 
Die Tiichtigkcit ais Fachai‘beiter bedingt no cli nicht 
die Fiiliigkciten zur Unterrielitung des Lehrlings.

Nicht alle Betriebe werden in der Lage sein, 
besondere Lehrwerkstatten zu schaffen. Ich mochte . 
deshalb empfehlen, die Lehrlinge in den Betrieben 
wenigstens in den ersten Jahren in geschlossenen 
Gruppen zusammenzufassen, die von einem besonders 
dazu geeigneten Meister erzogen werden. Ferner ist es 
von ganz erheblicher W ichtigkeit, daB man sich iiber 
den Ausbildungsgang des Lolirlings von  v o rn h e re in  
klar ist. Der Gang der Ausbildung, die Wahl der 
Uebungsbeispiele und der aus der laufenden Ferti- 
gung zu wahlenden Arbeitsaufgaben darf nicht-plan- 
los erfolgen. Je scharfer der Lehrgang vorher durch- 
dacht ist, um so sidierer is t der Erfolg. Der Deutsche 
AusschuB fiir technisches Sehulwesen h a t die Lehr- 
pliine fiir den Maschinenbau bereits herausgegcben 
■und eme wertvolle Auswahl geeigneter Uebungs- 
arbeiten veroffentlicht. Es sei auf diese grundlegenden 
Arbeiten besonders verwiesen.

5. A u s b ild u n g s b e r e c h t ig u n g . J e d e r  dazu 
g e e ig n e te  B e tr ie b  m it  B e r u f s a r b e i te r n  is t 
g e h a l te n ,  L e h r l in g e  ein  z ®  te i le n ,  doch 
muB d ie  Z a h l d e r s e lb e n  in  e in e m  ange- 
m e sse n e n  V e r h a l tn is  zu d en  B e ru f s a rb e i
te r n  s te h e n  u n d  d a r f  im  a l lg e m e in e n  ein 
D r i t t e l  von  d ie se n  n ic h t  iib e rste ig en .-  

E in e  a n g e m e sse n e  P ro b e z e i t ,  in  d e r  e> 
b e id e n  T e ile n  m o g lic h  i s t ,  vom  L eh r- 
v e r t r a g e  z u r i i c k z u t r e te n ,  i s t  v o rzu se h en .
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Am S c h lu sse  d e r  L e h r z e i t  h a t  e in e  
P riifu n g  zu e r fo lg e n ,  u b e r  d c re n  E rg e b n is  
ein Z eu g n is  a u s z u s te l łe n  is t .
Danach is t jeder d a z u  g e e ig n e te  Betrieb ge- 

lialten, Lehrlingo auszubilden. Auf diese Betriebe 
soli hierdurch ein Zwang zur Lehrlingsausbildung 
ausgeiibt werden. Es soli der unleidliche Zustaiul 
beseitigt werden, der sieli in  manchen Gegenden 
brcifgcujacht hat, daB nur einzelne Werko sieh der 
Miihe der Lelirlingsausbildung unterziehen, wahrend 
andere die Kosten sparen.

Nach der anderen Richtung besagt der Satz, 
daB nur solche Betriebe Lehrlinge ausbilden sollen, 
bei denen die Vorbedingungen dafiir gegeben sind. 
Kann ein Betrieb nur eine ganz einseitige Ausbildung 
geben, wie das in den meisten W erkstatten fiir 
Massenfertigung der Fali ist, so soli er keine Lelirlinge 
ausbilden, sondern jugendliche Arbeiter cinstellen.

We;terlun soli die Zahl der Lehrlingo in oinem 
angemessenen Verhaltnis zur Zahl der Berufsarbeiter 
stehen und im  allgemeinen ein D rittel von diesen 
aicht uberselueiten. Wenn ein D rittel der Zahl der 
Faeharbeiter an Lehrlingen ausgebildet wird, kann 
bei Yierjiihrigem Lehrgango eine Belegschaft in 
zwolf Jahren, bei dreijahrigem in neun Jahren voll- 
standig erneuert werden. Werden alle geeigneten 
Betriebe zur Lelirlingsausbildung herangezogen, so 
durfte dam it auszukommen sein.

Die Fassung, daB im  a l lg e m e in e n  die Zahl der 
Lehrlinge ein D rittel der Facliarbeiter niclit uber- 
schreiten soli, laBt zudcm den Werken geniigend 
Spielraum. Sie gęstattet zunachst, daB W erkstatten, 
die bisher vornehmlieh Lehrlinge beschaftigten, a l l 
m ah lich  die Zahl der Lehrlinge abbauen. Die Ma- 
schincnfabrik eines Hiittenwerkes kann ohne weiteres 
uber die Zahl ein D ritte l hinausgehen, wenn sie die 
Lehrlinge fiir die zum Konzern gehOrigen H iitten 
und Zechen m it ausbildet. Jedes Werk, das seine 
Betriebe eiweitert oder neue Herstcllungsgebiete 
aufnimmt, kann hierauf bei der Zahl der auszubilden- 
den Lehrlinge Riicksicht nelimen.

Im Kohlenbezirk entnehmen die Zeclien gewohn- 
heitsmaBig ihre Sehlosser, Maschinisten usw. aus 
den Gesellen der umliegenden Maschinenfabriken. 
Auch diesen Verhaltnissen wird man ortlieh Rechnung 
tragen miissen.

Der durch den Tarif festgelegte MaBstab fur die 
Anzabl der auszubildenden Lehrlinge kann aucli niclit 
unbedingt Anwendung finden bei gewissen Klein- 
betrieben, die yielleicht schon zu den Handwerks- 
betrieben reeknen. Wenn beispielsweise ein kleiner 
Sehlossermeister nur m it sechs Gesellen arbeitet, 
so wurden nach dcm Tarif in vier Jahren nur zwei 
Lehrlingo ausgebildet werden durfen. Da die Ueber- 
wachung des Lehrlings in einem derartigen Klein- 
betriebe eine viel sorgfaltigere sein kann ais in GroB- 
betrieben, durfte es keine Bedenken haben, hier iiber 
die Zahl ein D rittel hinauszugehen.

SchlieBlich schreibt dieser Paragraph eine Ge- 
sellenpriifung vor. Die Vorschrift sollte die Auf- 
merksamkeit der Werke erregen. Nach § 8 wird die 
Gesellenprufung vor dem FachausschuB abgelegt.

F indet der FachausschuB, daB die Ausbildung eine 
mangelhafte oder sehr einseitige ist, so kann er m it 
Recht auf die PlanmaBigkeit der Ausbildung drangen. 
Solche Yerhaltnissc, wie sie zum Teil im  Gold- 
mackergewerbe sich finden, ,daB ein Lehrling nur ein 
einziges Glied einer Uhrkette anzufertigen lernt, aber 
trotzdem ein Zeugnis ais gelernter Goldarbeiter 
erhalt, miissen verschwinden.

6. A o rz tl ic h e  U n te r s u c h u n g . D ie  L e h r 
lin g e  w e rd e n  v o r  ih r e r  E in s te l lu n g  d a r a u f -  
h in  u n t e r s u c h t ,  ob  ih r e  k o r p e r l ic h e  u n d  
g e is t ig e  B e s c h a f fe n h e i t  d e n  A n fo rd e ru n g e n  
d es  g e w a h lte n  B e ru fe s  e n ts p r ic h t .

Die iirztlicho Untersuchung soli also g r u n d 
s a tz l ic h  erfolgen, dam it n ic h t. Lehrlinge zur E in 
stellung gelangen, die fu r ihren Beruf korperlich un- 
geeignet sind. F iir die GroBindustrie, die sich seit 
Jahren m it der Lehrlingsausbildung beschaftigt, ist 
diese Bestimmung nichts Neues. Viele kleinere 
Werke haben aber wohl ihre Lelirlinge vor der E in
stellung nicht iirztlich untersuchen lassen. Es er- 
scliien daher im  Interesse der Lehrlinge und der 
Werke angebracht, im  Rahmenvertrage die arztliche 
Untersuchung vorzuschreiben.

Ln iibrigen sagen vorstehende Vereinbarungen 
nichts iiber eine weiter gehende Prufung der Lehr
linge v o r der Einstellung. Es muB deshalb betont 
werden, daB die arztliche Untersuchung nur die 
allernotwendigste Vorpriifung darstellt. Die Werke 
werden gut daran tun, regelrechte Aufnahmeprii- 
fungen einzufiihren und insbesondere der „psycho- 
tcclinisdien Eignungsprufung11 ihre Aufmerksamkeit 
zuzuwenden.

A llg e m e in e  B e s tim m u n g e n . Je tz t be- 
s te h e n d e  V e r tr a g e  s o lle n  n a c h  M og lich - 
k e i t  in  g e g e n s e it ig e m  E in v e rn e h m e n  z w i
sc h e n  d e n  Y e r t r a g s p a r te ie n  d ie se n  V e re in -  
b a ru n g e n  e n ts p re c h e n d  a b g e a n d e r tw e rd e n .

D ie  d u rc h  d ie  P f l i c h ts tu n d e n  d e r  F o r t -  
b i ld u n g s s c h u le  v e r s a u m te n  A r b e i t s s tu n -  
d en  d iir fe n  b e i d e r  E n t lo h n u n g  n ic h t  in  
A bzug  g e b r a e h t  w erd en .

E s i s t  u n z u la s s ig ,  in  d em  L e h r v e r t r a g e  
B e s tim m u n g e n  f e s tz u le g e n ,  d ie  d en  L e h r 
lin g e n  d as  g e s e tz l ic h e  V e re in s -  u n d  V er- 
s a m m lu n g s re c h t  n e h m e n .

Im AnschluB an die tarifliche Ordnung des Lehr- 
lingswesens is t zwischen den Vertragsparteien cin 
Lehrvertrag vereinbart worden. Wenn es auch 
wunschenswert erschien, die Lehrvertrage moglichst 
bald einheitlich zu gestalten, so war man sich doch 
daruber klar, daB in bestehende Lshrvertrage nicht 
eingegriffen werden konnte. Die Fassung dieses 
Absatzes sclireibt deshalb nur vor, daB neue Lelir- 
vertrage den tariflichen Yereinbarungen entsprechen 
miissen, wahrend fiir die alten die Moglichkeit be
stehen, bleibt, sie unverandert zu lassen.

Die wichtigste Bestimmung dieses Paragraphen 
ist die, daB die Pflichtstunden der Fortbildungs- 
schule bezahlt werden. Die Arbeitgeber haben dieses 
Zugestandnis nicht leichten Herzens gemacht, wie 
bereits an anderer Stelle er walni t  wurde.
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F u r ihre Zustimmung waren folgende Gesichts- 
punkte maGgebend:

1. Viele Werke bezahlen bereits die Pflichtschul- 
stnnden.

2. Die Bezahlung der Schulstunden ist ein wich- 
„ tiges Erziehungsmittel; denn sie Julit den Lehrling

zum regelmaBigen Besuche der Schulstunden an.
3. Die Pezahlung der Schulstunden ist lediglich 

ein  Glied in der Rechnung iiber Gewinn und Verlust 
bei der Lelirlingsausbildung. Viel maBgebender sind 
die tariflich zu vereinbarenden Lehrlingslohne. Man 
wird bei Festsetzung dieser Lohne im Auge behalten 
mussen, daB die Schulstunden bezahlt werden.

Kam  die Arbeitsgemeinschaft nicht zu einer 
Einigung iiber diesen Punkt, so blieb er dauernd 
ein Streitpunkt, Es erschien deshalb richtiger, ihn 
ein fu r allemal auszuschalten, in dcm Bestrcben, 
alle Fragen der Entlóhnung auf eine einzige Formel 
m  bringen. Tarife mussen m. E. grundsatzlich so 
vere:nheitlieht werden, daB man schlieBlich nur noch 
iiber wenige Zahlen bei Aenderung der Tarife zu ver- 
handeln hat; denn die fiihrenden Leute sowohl der 
Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer werden heute in 
iibeimaBiger "Weise durch die endlosen Tarifverhand- 
lungen der fruchtbaren Arbeit entzogen.

Werke, die bisher Lelirlinge in unverli JtnismaBig 
groBer Zahl beschiiftigten, haben' erhebliche Be- 
denken gegen die Verminderung der Zahl der Lelir- 
linge, die Bezahlung der Schulstunden und ihre Ę§§- 
reihung in die Arbeitszeit erhoben. Die Arbeitgeber 
waren sich auch ganz klar dariiber, daB diese Be
stimmungen von einschneidender Bedeutung fu r die 
ganze W irtschaftspolitik dieser Werko sein mussen. 
Die tariflichen Bestimmungen sind deshalb auch so 
vereinbart, daB den Werken Zeit gelassen wird, 
ihre Betriebe den neuen Verh3ltnissen anzupassen.

Nach dem letzten Absatz dieses Paragraphen 
bleibt dem Lehrling das gesetzliche Vereins- und 
Versammluńgsrecht gewahrt. Die Gewerksehaften 
wollen die alteren Lelirlinge in ilire Jugendabtei- 

ungen hineinziehen, was hiernach zulassig ist.
8. F a c h a u ssc h u B . D ie  A u s b i ld tn g  l ie g t  

in  d e r  H a n d  d e r  W e rk s le i tu n g . Z ur R e g e 
lu n g  s o n s t ig e r ,  d a s  L e h r lin g s w e s e n  b e t r e f -  
fe n d e r  F ra g e n  u n d  z* r  B e h e b u n g  von 
S t r e i t i g k e i t e n  w ird  in  je d e m  W e rk e  ein 
F a c h a u s s c h u B g e b i ld e t ,  d e r  a u s  V e r t r e te r n  
d e r  W e r k s le i tu n g  u n d  e in  b is  d re i  a l t e r e n ,  
# r f a h re n e n  F a c h a r b e i t e r n  • b e s te h t ,  d ie  
n a c h  M o g lic h k e it  d em  A r b e i t e r r a t e  zu 
e n tn e h m e n  s in d . D iesem  F a c h a u ssc h u B  
u n t e r s t e h t  a u c h  d ie  A b s c h lu B p ru fu n g  s o 
w ie  d ie  U e b e rw a c h u n g  d e r  D u rc h f i ih ru n g  
d ie se s  V e r tra g e s .

Der erste Satz legt noch einmal die grundsatzliche 
Stellungnahme der Arbeitgeber fest, unter der diese 
zur gemeinsamen Regelung des Lehrlingswesens be- 
re it waren. E r umgrenzt die Tatigkeit der Fach-

ausschiisse. Die Arbeitgeber haben bei den AusschuB- 
Verhandlungen ausdriicklich darauf hingewiesen, daB 
ein Eingreifen der Fachausschiisse in die Erziehun^ 
selbst n icht in Frage kommen konne; denn aucli 
bei den Volksschulen, Gymnasien und Hochschulen 
hatten  beispielsweise die E ltern keinen EinfluB auf 
den Lelnplan der Schule.

Zur Erziehung gehort besondere Begabung, Ver- 
antwortlichkeits- und Pflichtgefiihl und IJebe zur 
Sache. W ir wurden den Leitern unserer Werkschulen 
und Lehrw erkstatten die Freude an der Arbeit und 
die frische Initiative lahmen, wenn wir ilmen einen 
Beirat gaben, der b e s tim m e n d e n  EinfluB auf ihre 
Arbeit hatte.

Dagegen s teh t dem FachausschuB das Recht zu, 
die E rg e b n is s e  der Erziehung naehzupriifen; er 
nim m t deshalb die Gesellenpriifung ab. E r soli 
Streitigkeiten vermitteln und dariiber wachen, dafi 
die Bestimmungen des Rahmenyertrages iiber die 
Lehrliiigserzichung nicht verletzt werden.

Die Einsetzung des Fachausschusses is t yielleicht 
der wichtigste P unkt der Vereinbarung iiber das 
Lehrlingswesen. Ich hoffe, daB die Fachausschiisse 
alleiortęn in gleieh saclilicher Weise arbeiten, wie 
die Verhandlungen uber diesen Vertrag von den 
Vertragsparteien gefiihrt worden sind.

Eine Reihe von Werken der GioBindustrie hat 
die Lehrlingserziehung in den eigenen Werkstatten 
bereits in iiluiliclier Weise durchgefuhrt, wie dies 
hier besclirieben ist. Die Bedeutung des Dussel
dorfer Abkommens liegt demgegeniiber darin, dafi 
die Grundlagen fiir die Ausbildung von Betriebs- 
lelirlingen fiir den wichtigsten deutschen Industrie- 
bezirk zwischen den Arbeitgebern und Arbeit- 
nehmern v c r e in b a r t  worden sind. Insbesondere 
ha t die Einsetzung von Fachausschiissen das Ver- 
trauen der Arbeiter in die Sachlichkeit der Erzieliung 
gesteigert. Die Arbeiter konnen nun selbst an den 
Ergebnissen der Gesellenpriifungen feststellen, welchl 
Sorgfalt die Werksleitungen der Erziehung des Nach- 
■\vuclises widmen. Es ist ja ganz natiirlich, daB durch 
vorbildliche Arbeit auf diesem Gebiete die Gegen- 
satze zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
gemildert werden. Denn schlieBli«h sind es doch 
in der Hauptsache die Jungen unserer Arbeiter, 
denen wir unsere AufmerJcsamkeit zuwenden. Der 
Gedanke der Arbeitsgemeinschaft wird, wie ich hoffe, 
eine kriiftige Forderung durch die Vereinbarungen 
iiber die Lehrlingserziehung erhalten.

Z u s a m m e n f a s s u n g .

Die O rdnung-des Lehrlingswesens im Bezirk 
der Nordwestlichen Gruppe des Voreins deutscher 
Eisen- und S tahlindustrieller wird an Hand des 
Rahm entarifes e rlau te rt. D er Geltungsbereich 
und Umfang der tariflichen Bestimmungen wird 
festgelegt. E s werden Y orschlage fu r die Hand- 
habung des Tarifes in der W irk lichkeit gemacht.
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Umschau.
Net:ere amerikanische Anschauungen und Erlahrungen 

aus dem Kokerelbetriebc.1).
Das Kokereiweson hat in den Ver. Staaton wahrend 

des Krieges zweifellos erhebliche Fortschritfco gemacht, 
jedoch mag es dahingcstellt bleiben, ob nicht einem Teil 
von ihnen iu den versehiedenoti nouerdings erschienenen 
Berichten der Fachzeitschriften des Landes eine zu grofie 
Bcdeutung bcigemessen wird, und ob nicht ein anderer 
Teil dieser Fortseliritte nur auf den durch die beson- 
decen ortlichen Verhaltnisse bedingten Abiinderungen 
europaischer, meist deutscher Einriohtungon beruht. 
Immcrhin verdicnt der nachstehond im Auszug wieder- 
gegebene Bericht die Beaehtung der deutsehen Kokerci- 
fachleute, wenn er auch von etwas einseitigem Stand- 
pnnkto aus erstattot worden ist und zahlreiehe Wider- 
spriicho und ungeloste Fragen entlialt.

In dón drei Jahren vom 1. Januar 1915 bis 1. Januar
1918 hat sich dio amerikanische Koksherstollung aus 
Nebengowinuungsofen um tlio gloiehe Menge erhoht, um 
die sie in den 20 vorhergehendon Jahren gestiegen war. 
Es bestanden
am 1. Januar 1915 6438 Nobongowinnungsofen mit 

24 000 000 t  jahrlichem Kohlendurchsatz =  i 8 800 000 t 
Koksherstellung, 

am 1. Januar 1918 9900 Nebongewinnungsófen mit 
47 400 0001 jahrlichem Kohlendurchsatz =  35 000 000 t 
Koksherstellung.

Zu dieser Steigerung hat die durch den Krieg liervor- 
gerufene gunstige Geldlage viel beigetragon. Dio Bronn- 
sfcolfersparnis gegenuber dem Verkoken im Bienenkorb- 
ofen wird zu 0,55 t  Kohle auf 1 t  Nob3ngowinnungskoks 
bereohnet, wenn GasuberschuB, Teer und B3nzolc mit 
ibron entsprechenden Hoizwerten cingesotzt werden. 
Duroh die in d d r e i  Biriohtsjahron erbauten Oefen 
werden daher 9 000 000 t Kohle erspart.

Im amerikanisohen Kokereiwesen gibt es yerschiedene 
Wendepunkte, ais da sind: erstens dor Beginn des Baus 
vou Nebengowinnungsofen duroh die United States Steel 
Corporation im Jahre 1906, zweitens die erste Vorwendung 
von Silikasteinen bei einer Batterie in Joliet und drittens 
die Anwendung weit hoherer Warmegrado und damit 
gróBerer Verkokung3»eschwindigkeiten, woduroh gas- 
reichero Kohlon mit hohsrom Ausbringen an Neben- 
erzeugnissen yorkokbai wurden. Ais yierten bemorkens- 
werten Punkt kann man dio Ueberlegung bezeiohnen, 
daB vorgroBerto Abmessungon der Ofenkammern zwar die 
Anlage- und Bedienungskosten yerringern, daB dieser 
Vorteil aber mehr ais aufgowogen wird durch don Gewinn 
an Verkokungsgeschwindigkoit, Koksbssohaffcnheit und 
Ausbringen an Neb3nerzsugnis30n, der sioh durch ver- 
ringerte Kammerweite erzielon laBt. Der ongere Ofen 
hat dem weiteron gegenuber folgende Vorteile:

bei gleicher W andtemperatur ist die Verkokungszeit 
im engeren Ofen unverhaltnismaBig kurzor ais im 
weiteren;

bei gleicher Verkokungszeit kann dio Wand des 
engeren Ofens kalter sein ais die des weiteron.

Engere Oefen goben weniger Abbrand, da sie in 
■ Kurzerer Zeit- yerkoken, ferner weniger Schauinstiicke 
und, da sie bei niedrigerem Wiirmegrad verkokon, mehr 
Msbsnerzeugni3so, bei goringerem VerschleiB an Ofen- 
mauerwerk. Daher ging man schon 1914 von 500 mm 
auf 463 mm zuruck.

Die letzte bemerkenswerte E.itwicklungsstnfo ist.dio 
getneine ® nf uhrung der Bsnzolgewinnung, dio wahrend

J) Nach einem Vortrag von C. J. E a m i b u r g ,  
zweiter stellvertr. Vorsitzender der H . Koppers Co., und

• W. S p e r  r  jr., leitender Chomikcr der II. Koppers 
' Pittsburgh, Pa., vor einer getneinsamen Sitzung 

nr* , ra!1-';^ n Institutes und der American Society of 
Mechanical Engineer* zu Philadelphia; Journal of the 
; merican Society of Mechanical Engineers 1917, Juni, 

‘*95/506.

des Krieges erfolgte. Wahrend vor dem Kriege mit 
wenigen Ausnahmen nur die Semet Solvay Company 
Benzol gewann, gab es schon 1917 wohl kaum eine Anlage, 
auf der dies nicht mehr geschah, so daB die Herstellung 
dieses Jahres (1917) auf 1,82 Millionen hl geschatzt wurde. 
Wenn auch dieso Menge gegenuber einer Benzingewinnung 
von 45 MiUionen hl nur gering ist, so h a t das Benzol 
doch seinen besonderen W ert ais dem Bonzin an Leistung 
uborlegener Motorbotriebsstoff. Benzol ist im Gegen- 
satz zu Benzin m it Alkohol — yielleicht dom Brentistoff 
der Zukunft — mischbar, und dieses Gemisoh ist im- 
stande, eine groBero Menge Benzin aufzunehmen, so daB 
das Benzol ais Bindeglied zwischen Benzin und Alkohol 
betraohtot werden kann.

Das alte Vorurteii gegen den Nebenerzeugniskoks 
ist allmahlich geschwunden, besonders auch dadurch. 
daB die Kokereien nsnm ehr bei den Hochofcnwerken 
uud nicht mehr, wie die Bienenkorbofen, auf den Kohlen- 
gruben erbaut worden. So vollzieht sich die Verkokung 
mohr v jr den Augen des Hochofenmanns, der nunmehr 
viel besser mit dom Kokot eifaohmann zusammenarbeiten 
kann. Dio weitere Ausdohnung dieses engon Verhaltnisses 
auf die EisongioBoreien erscheint den Verfassern nicht. 
unerwunscht.

Es folgt alsdann eine Darstellung des Verkokungs- 
yorganges naoh den Forsohungen von M uck, H ilg en - 
s to c k , R au  und S im m ersb ach . Bei den heute in 
Araorika gebrauchlichen 457-mm-Oofen ist die Vor- 
kokungsgeschwindigkoit bei einer W andtemperatur von 
1000° durchschnittlich zu annahernd 13 mm in der Stunde 
anzunehmen, wobei sio im Anfang wesentlieh groBer, 
gegen Ende der Garungszeit Weiner ist. Eine Reihe 
von Abbildungon zeigen den Verkokungsvorgang und 
einige eharakteristisehe Koksstucke. Naoh dem Wand- 
ende zu ist der Koks Btets dichtor ais naoh dem Mittel- 
ende hin. Die Stuckigkoit ist abhiingig von der Kohle 
und von der W.irmebehandlung. Man unterscheidet 
„stuckigen“, ,,stengeligen“ uud wenigor beliebten Koks. 
Hohor Gasgehalt, uber 3 0 % , und hoher Wiirme- 
grad goben stongoligen Koks. Die Lange der Stueke 
hangt ab von der Ofenweite; sie betragt von dieser etwas 
weniger ais die H.ilfte, entsprechend dem Seliwinden beim 
Verkoken; im oberen Teil des Ofens sind dio Stueke meist 
kurzer ais unton. Uebergaror und uberhitzter Koks ist 
kleinstiiekig.

Dio yerhiiltnismaBig unwichtigo Farbę der Koks
stucke hangt ab von der A rt des Losohens, von der Be- 
schaffenheit und von der Menge des Loschwassers. Jo 
geringer der Wasseryorbrauch, um so holler ist der Koks. 
Die ublichen Kokskohlen, dio reich an Kohlenwasscrstoffen 
und arm an Sauerstoff sind, geben dichten Koks mit 
obener Oberflaohe und geringen Querzonen groBerer 
Poren. Zahlreicho Connelsville-Koks30rten haben die 
gieiche, silborglanzendo, glatte Oberfliichef wie sio vom 
Bienenkorbkoks geriihmt wird, heryorgerufen wahrschein- 
lioh durch dio leiohte und gleichmaBige Entwicklung 
eines besonders reichen Gases. Andere Kokssorten sehen 
Boheekig aus, wio mit dunklem Moos bedcckt, so besonders 
wenn ostliohe Kohle mit hoherem Sauerstoffgehalt mit 
solcher aus dem mittleren Gebiet gemiseht wird. Sauer- 
stoffreiohero Kohle allein gibt bisweilen einen Koks m it 
zwei bis drei gl&nzenden sehmalen Querstreifen aus 
reinem Kohlenstoff. Mohr oder weniger groBe Langs- 
und Querrisse sind oin Hauptmerkmal fńr die Beschaffen- 
heit.

Der frisehe Bruch eines Koksstucka ist wesentlieh 
zur Beurteilung seiner Gute. Dor Abatand der Bruch- 
stelle yom Wandende iat- bei vergleichendon Versuchen 
dabei sehr wiohtig, da dio Poren naoh innen stets gioBer 
siad ais nach dem Wandende zu. Auch das Aussehen 
der Bruchflachen ist verschieden: die naoh dem Wand- 
endo zu ist korniger, stahlgrau und hat deutliohe Poren, 
wahrend die zum Mittelende hin graphitisoh glanzt und 
flaohere, weniger soharf ausgepragte Poren zeigt. Mit 
einer diinnen Schmirgelseheibe hergestellto Langsschnitto 
sind zur Bewertung versohiedcner Kokssorten sehr wichtig. 
da sie das wahre Innere de3 Kokss’ zeigen, wogegen ein 
Bru«h stets naturlichen Risscn und Spalten folgt. Obwohl

*
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dem Kleingefugo dss Koks von allen Huttenleuten groBer 
Wert beigelegt wird, folilt es doch n 'oh immer an Grund- 
lagen und Vergleiohswerten. Die Verfasser schlagen vier 
Grundformen vor, hergcstellt durch Langsschnitto aus 
vier yerschiedenen Kokasorten. Dio gloich langen Schnitte 
beginncn jo 38 mm vom Wandende; sie worden mit den 
Nummern 1 bis 4 bezeichnet und ais UrmaB aufbewahrt. 
Sie sollen oino einwanclfroioro Bewertung ergeben ais die 
Bezeichnungen: dicht, gcschlosson, mittel, offen u. a. 
Bei dor Einteilung naoh der PoreugroCo kann man das 
Geffge des Kokses ais rogclmaBig oder unrcgelmiiBig 
bezeichncn, wobei dio Urformen aua der erstgenannten 
Art Iłcstehen sollen. Das soli nioht heiBen, dafl allo Poren 
gleic'i groB 3ein rausacn, nur muB ihro allgomcino An- 
ordn mg regelmiiBig oder unregolmaBig sein. Da die 
Vorl ehandlung der ICohlo, dio Abmessungon der Oefen, 
Temperaturen, Garungszeit und andoro Umstande solir 
wescntlich sind, durien diese ais Ergilnzung der Grund
formen nicht ubersehon werden.

Dom Raumgewicht und dor GroBo dea Porenraums 
ist naoh Ansicht der Yerfasscr stellenweiso zu groBor Wert 
beigelegt worden, wonn sio nicht durch die Bostimmung 
der ZellongroBo und ihrer Wanddicke erganzt werden. 
Feinporiger, dunnwandiger Koks kann den gleichen 
Porenraum haben wio groBporiger, diekwandigor. Schon 
John F u l to n 1) sagte, daB der Porenraum zur Beurteilung 
von Hochofenkoks ungeeignet sei, da dio Gaso doch nicht 
in dio Zellon eindringen, sondorn nur dio Oborflache 
angreifen konnton. Dio nachfolgendo Zusammenstellung 
(Zahlentafel 1) zeigt, daB das scheinbaro und das wirk- 
liche Kaumgowicht von dor GroBo des Porenraums un- 
abhangig ist. Hier kann nach Ansicht dor Verfasser die 
Anwendung dor Untersuchungsvcrfahron aus der Gesteins- 
forschung noch von groBor Wichtigkeit worden. Sehr 
oft konnen Untorsohicdo im waliron Raumgewicht nicht 
allein durch don Gehalt an anorganisehon Bcstandteilen 
erklart worden. Der joweilige Zustand dieser Bestandteile, 
dio Reduktionsstufe der vorsehiedonon Oxydo, der mog- 
licho EinfluB der feinvertoilton Mineralbestandtcilc auf 
dio W.dorstandsfilhigkeit der Porcnwandungen sind sicher 
nicht ohno EinfluB. Anorganischo Bestandteile bedingen 
nicht notgedrungon Mindorwertigkeit. Eingelagerte grobo 
Miner.dstucko sind unzuliissig, aber fein vcrtoilto an- 
organisoho Substanz kann wohl die Zcllonwandungon 
yerstiirken, so daB asohereicher Koks sehr oft harter 
ist ais aschoarmer aus der gleiclion ICohlo hergcstcllter. 
Gcwasoheno Kohlo hat gegenuber ungowaschcner boi Ver- 
8uehon einen weioheron Koks ergeben, was zwcifellos 
neben dom hoheren Wassorgohalt der Kolcskohlen eino 
Folgo dor Entfernung gewisser Mineralbostandteilo ist. 
Simmcrsbach fiihrt dio besondere Harto gowisser Koks- 
soiten auf dio Gegenwart von Verbindungon von Eison 
mit Kohlenstoff und Silizium und auf Silizium-Kohlen- 
stoff-Verbindungon zuruek. In  Verbindung m it U nter
suchungen uber das Vorhalten von vorschiedonon Koks- 
arten in Hoch- und andoron Oefen sind dioso Forsohungon 
von nicht geringor Bedeutung.

Dio Mohrzahl dor Hochofenleuto nimmt houto mit 
G ru n e r  an, daB dor gosamto im Hochofen verbrauchte 
Kohlenstoff vor don Formen zu CO verbrannt wird, das 
allein die Rcduktion der O.Kydo oborhalb der Formen 
untor Venvandlung in GO, ausfuhrt. R ic h a rd s 2) dagegen 
ist der Ansioht, daB vom Standpunkt dor Koksersparnis 
die Reduktion von Eisonoxyd durch Kohlenstoff dreimal 
YOrteilhafter ist ais dio durch Kohlenoxyd. E r schlagt 
daher im Gogonsatz zum gewohnlichen Hochofen, der 
mohr Kohlonoxyd orzougt ais zur Reduktion der Erze 
orforderlich ist, einen bssondoren Hochofen vor, dor mit 
stuckigem Erz, reinem Koks, sehr hoiBem odor trockenem 
Wind so botriobon wird, daB dio Hitzo vor den Formen 
nur zum Niodorschmelzen ausreieht, so daB dio Reduktion 
mehr oder wenigor nur durch festen Kohlenstoff bei 
groBter Heizstofforsparnis yorgonommen wird. Howland3)

») Buli. Ara. Inst. Min. Eng., Okt. 18S3.
:) Metaliurgical and Chemical Cilculations, S. 248.
’) Buli. Am. Inst. Min. E n '., M irz 1916, S. 627/50; vgl. 

St. u. E. 1916, lO.Aug., S. 782/3; 1917, ló.N oy., S. 1022/4.

Zahlentafel 1.
R a u m g e w ic h t u n d  P o re n ra u m  r o n  K oks.

Lrd. Nr. Grundform
Schcin-
barca

"SYIrk-
Jichcs Poren

raum
%Raurogewłcht

1 1 Urform 1,097 1,917 42,8
2 1 0,924 2,006 53,7
3 1,5 0,974 1,891 48,5
4 2 Urform 1,007 2,028 50,4
5 2 1,138 1,948 41,6
6 2,5 0,857 1,979 5G,7
7 3 Urform 1,071 1,831 41,6
8 3 1,053 1,917 45,1
9 3 0,854 1,862 54,1

1 0 - 4 Urform 0,943 1,9S8 52,6
1 1 4 0,943 1,988 52,6
1 2 4 0,917 1,921 52,3

hat hieruber eine beaehtenswerte Zusammenstellung ver- 
offentiicht, dio aus den Ergebnissen von 26 Hochofen 
zeigt, daB zahlreiche Oofcn sohon houto m it groBerer 
Nutzwirkung arboiton al3 der Grunorschon Annahme 
entspricht.

Von 19 Oefen, dio weniger ais 1 t  Koks auf 1 t  Roh
eisen yerbrauchton, gingen 13 m it dem einst so yer- 
aohteton Ncbcnerzougniskoks (darunter 11 m it Koks 
aus Koppors-Oefon) und nur 6 mit Bienenkorbltoks. 
Howland nimmt an, daB alle Oefen, dio weniger ais 613 kg 
Kohlenstoff vor den Formen yergasen, nicht genugend 
Kohlenoxyd erzeugen, um damit das gesamte Eisenoxyd 
zu reduzieren, so daB dor Rest unmittelbar durch Kohlcn- 
stoff reduziert sein muB. In  solehen Hochofen ist nach 
seiner Ansicht dio Aufgabe des yor den Formon yergasten 
Kohlonstoffs in erstor Linie die, die notigo Warmo fur dis 
Durchfiihrungder unmittelbaren Reduktion Eiscn-Kohlen- 
stoff zu liofcrn. Je  langsamer nun der Kohlenstoff zu 
Kohlonoxyd yerbrennt, um so mehr davon wird not- 
wendig sein, um dio gleiche Warmewirkung zu bekommen. 
Derjenigo Koks ist daher ais der bosto anzuschen, dessen 
Kohlenstoff am schnellsten zu ICohlenoxyd yerbrennt.

In einer Bcspreohung der Howardsohen Abhandlung 
ist B la u v e l t*) der Ansicht, daB derjenigo Koks der 
beste soi, der in solohem Zustand -yor dio Formen kommt, 
daB dort die groBte Warmo orzougt wird. Daher soli 
Hochofenkoks mogliebst gleichstuckig sein; KorngróBen 
unter 20 mm und uber 100 bis 115 mm worden yielfaeh 
ausgosondert. Mit moglichst wenig Abrieb und Brueh 
soli dor Koks mit offenen Poroń vor dio Formen kommen, 
so daB or dort in kurzester Zoit mit groBter Warmc- 
wirkung yerbrennt. Naoh Grunors Ideał muBte der Koks 
zwei ontgegongesstzto 'Eigensehaften habon: Widcr-
standsfiihigkeit gegenuber dem Sauerstoff im Erz und 
loichto Verbronnbarkeit vor den Formon. Blauyelt da- 
gogen ist bereit, einen Teil des Kohlonstoffs in den oberen 
oxydieronden Teilen des Hochofens zu opforn, wenn nur 
eino ausreiohende Mongo Koks von solohor Bcschaffenheit 
vor dio Formon kommt, daB schncllstc Verbrennung 
mit geringstem Luftyerbrauoh, aber hochśter Warme
wirkung erfolgt.

Dio Verfasser glaubon, daB dem Kohlenstoffyerlust 
nach dor Gleiehung C02 + 0  =  2 CO zu groBe Bedeutung 
boigolegt wurdo. Sie habon duroh Versucho nachgowiesen, 
daB eino ganze Anzahl Kokssorten bei 800 bis 900° noch 
nioht von Kohlensaure angegriffon werden, wobei stuckigęr 
Koks naturlich widorstandsfahiger ist ais gemahlener. 
Moglichst gleiohbloibondo Bjschaffonheit ist ein Haupt- 
erfordernis, wobei sich abor ein Einheitskoks fur alle 
Oofen nioht sohickt. Fur jeden K oks gibt es Grenzen 
in dor Bcschaffenheit, innerhalb dereń groBter Wider- 
stand gegen Kohlensauro zusammon m it schnellster Ver- 
brennung vor don Formen yerbunden ist. H arter Koks 
ist oft sowohl gogon Kohlensaure ais auch gegen Sauerstoff 
widorstandsfahiger; er kann daher kloinstuckiger auf-

‘) Buli. Am. Inst. Min. Eng. 1916, Okt. ,
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A .iszug a u s  H o w la n d s
Zahlentafel 2. 

A n g a b e n  u b e r a m e r ik a n i s c h e  H o c h o fe n .

Iloi h- 
ofen

Nr.

Koka 
auf 1 t 
Eison

kg

Tiig-
liche

EUeń-
erzeu-
guu;

t

Koblen- 
stoff- 

gehalt 
im Koks

%

Kokaari 
ISK = 

Biencn- 
korb- 
Ofen 

X G = 
Ifeben- 
gewin- 
uung.s- 
ofen

Koksofen-
Bauart

KohlenstofT auf 1 t 
Eisen Vom 

Ge- 
saint- 

Kohlen- 
sioff 

vor den 
For<uen 
vergast 

%

Yom 
yer- 

gasten 
Kohlcn- 

stoiT 
vor den 
Formen 1 
yęrg&st 

%

Gc-
sanit-
Be*

HChik-
kung

kff

Vcr-
s?»st
im

lloeh
ofen

kg

Ver-
gast
vor
den
Kor-
inen
k<

i 1186 306 86,3 B K Sfconega 1022 957 847 82,8
2 1157 277 84,4 N G Solvay 977 929 813 81,4 86,6 i
3 1121 490 86,1 B K Co nn. 965 905 802 81,2 86,8 ]
4 1019 457 87,1 B K 888 837 728 82,9 87,0
o 997 507 86,9 B K ,, 865 821 678 78,7 82,6
0 963 550 88,3 B K >> 851 800 680 79,8 84,9
7 959 366 84,3 N G Solyay SOS 763 647 80,1 84,8
8 905 498 86,3 N G Koppers 781 730 589 75,4 80,6
9 878 382 85,7 N G Solyay 753 706 592 78,8 83,7

10 864 399 88,7 N G 767 714 568 74,1 79,5
11 862 525 85,5 N G Koppers 737 691 581 78,8 84,1
12 845 512 86,6 N G 732 686 558 76,2 81,3
13 807 433 84,9 N G »» 685 641 510 74,4 79,5
14 790 511 84,6 N G >» 669 627 514 76,9 . 82,0
15 778 551 87,1 B K Benham 678 633 542 80,0 . 87,0
16 778 594 84,6 N G Koppers 658 615 505 76,6 82,2
17 772 552 87,5 N G » 676 630 513 75,9 81,5
1S 771 581 87,0 N G M 671 629 524 78,2 8 M  !
19 759 589 88,6 B K Benham 672 629 536 79,9 85,0 i
20 752 599 88,3 B K i) 664 620 536 80,8 86,5 !
21 742 449 89,5 N G Koppers 664 621 509 76,8 82,1 !
22 742 603 88,5 B K Benham 658 612 509 77,7 83,4 1
23 737 602 87,3 B K 643 597 507 79,0 85,0 1
24 736 464 89,6 N G Koppers 660 617 491 75,0 80,2 !
25 721 618 88,3 B K Benham 636 593 499 78,5 84,2
26 719 474 89,2

i

N G Koppers 641 601 479 74,8 79,9

suchungen erstrcckten sich 
gewohnlich nur auf dio Fest- 
stellung der Eigonschaften 
dieser Stahle iin gewalzten 
odergcschm ledeten Zustande, 
woboi auch dor EinfluB 
yerschiedenerWarmobehand- 
lung erm ittelt wurde. Zu-

werdon, oin Vorteil fur den Koks aus No beri- 
erzeugnissofon. StiickgroBe, H artę und Porigkeit in das 
riohtigc Vorhaltnis zueiuander zu bringen, ist sehr wichtig. 
Den Koksofenleuten bietot sioh hier ein reiclies Fold dor 
iletatigung, zuraal dii niobt nur dio Auswahl der Kohlen- 
sorte. sondern auch Ofon-Jiau- und Betriebsart von groJ3cm 
EinfluB sind. Dies wird zum ScbluB durch cinige Beispiele 
erliiutert. So wird dio Bildung yon Schaumstirekon, zu 
der besonders gasroiche Kohlen neigen, duroh Zusatz 
von gasariner Kohle, besonders Pocahontas-Kohle, auf- 
gehoben. Aber auoh ohne Misehung kann durch bloBe 
Yerwendung geeigneter Oefen oder riohtigor Warmegrade 
die Sohaumbildung ycrmieden werden. Auf der anderen 
Seite kann zu groBe Dichte der Poren sowohl durch Zu- 
misohung geoigneter, weitporigen Koks orgebendcr Kohle 
behoben wordon, ais auch duroh geeignete Vórbehandlung 
dar Kohle, sorgfiiltig gefiihrte Beheizuig oder yeranderte 
Ofenbauart. So erfordert jede Kohlo ihre besondere 
eingehende Untersuohung und Erprobung, vor allen 
Dingen bei Neuanlagen. Dr. Friedr. Korten.

Guteuntersuohungen von Chrom-Nlckel- und Chromnlckel- 
Einsatzstahlen.

Untersuchungen iiber dio Eigensohaften und die Gute 
von Ohrom-Nickel- und Ohromnickel-Einsatzstahlen sind 
wiederholt voroffent liobt worden1). Diese Unter-

*) St. u. E. 1895, 1. Aug., S. 718, O tto Vogel: Ueber, 
Darstellung, Eigonschaften und Verwendung von Nickel- 
stahl; 1899, l.N oy., S. 1020, VorwondungvonNickelstahl; 
1902, l.Doz., S.1287, Die Eigensohaften yoriNiekeleisen und 
Nickeleisenkohlenstoff-Legierungen; 1906,' 8. Jlai, S. 656; 
Chromnickclstahle, Ref. naoh Guillet Reyue de Metallurgie 
1906, S. 462; 1909, 24. Miirz, S. 422, ®t.-3ng. E. PreuB: 
Zur Kenntnis der Festigkeitseiigenschaften des Nickel- 
staliles; 1910, 6. Ju li, S. 1175, Einige physikalisehe 
Eigensohaften yon 0 brom stahl m it 2 % Ohrom; 1912, 
23. Mai, S. 876, Aagriffs- und Rostyerauche m it Nickel-,

X I..,

sammenhangende Untersu
chungen uber die Eigenscbaf- 
ten dieser Stahle im GuB- 
und verschieden warmebe • 
handelten GuBzustand sowio 
iiber dio Veranderung, welebo 
die Eigensohaften dieser 
Stahle durch das Solimicden 
und duroh oine besondere 
Warmebehandlung orfahren, 
bei welchenvon dem gleichen 
Rohwerkstoff ausgegangen 
wurde, sind bisher nicht ver- 
offentlieht worden.

Zahlentafel 1. Zusammensetzung der untersuohten Stahle.

■ Probe C

%

iin
O'_ /o

Cr

%

Ki

%

1 < 0 , 1 5 0 ,4  —  0 ,6 _ _
2

>> M 0,5 —

3 t r 1,5 —

4 ,, 0 ,5 0 ,5

5 »> ff ;» 1,0

6 »» 2 ,0

7 »> 3 ,0

8 ł» 1,5 0 ,5

9 »ł 1 0

10 >> >> 2 ,0

11 ,, 3 ,0

12 V «» — 0 ,5

13 )t Jt — 1,0

14 »ł »» — 2 ,0

15 — 3 ,0

Es ist beabsichtigt, die Eigensohaften yon Stahlen, 
deren yorgesehene Zusammensetzung in Zahlentafel 1 
wiedergegeben ist, in folgenden Zustanden zu untersuchen: 
1. RohguB; 2. gegluhter GuB; 3. geharteter GuB; 4. ver- 
guteter GuB; 5. geschmiedet, na tu rhart; 6. geschmiedet, 
gegluht; 7. geschmiedet', geharte t; 8. gesohmiedot, vergutet

Ohrom- und Nickelchromstahlen; 1912, 26. Sept., S. 1632 
Eigonschaften von NiekelstahlguB; 1913, 8. Mai, S. 788, 
K orrodierbarkń yon Nickel-, Ohrom- und Niokelclirom- 
stahlen; 1914, 20. Aug., S. 1395, 3. Sept., S. 1456, -Hans 
Meyer: Ueber die Warmebehandlung der perlitischen 
Nickelstahle; 1919, 13. Febr., S: 179, Die phy3ikalisoh- 
chemischsn E ;genschaften von Ohromnickelstahlcn; 1919, 
4. Sept., S. 1046, Ueber dib physikalisch-chemischen 
• Eigensohaften von gewissen warmbehandelten Chrom- 
nickelstaMen.
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Damit soli fiir dieso Gruppc von Stahlen, dic im 
Automobil- und Fiugzcugbau sowie im allgemeinen 
Maschinenbau ais Einsatz- und Konstniktionswerkstoffe 
woitgehendo Verwendung finden, die Veranderung der 
Gute werte, wełclie diese Stahle durch die yerschiedenen 
Zustandsihideruiigen erfahren, bestimmt werden.

Das Ausgangsmaterial fiir die Herstellung der yer
schiedenen Legierungen ist derselben Sohmelze ent- 
nommen; die Ergebnisse der Untersuehungen liefern also 
auch ein Bild iiber den EinfluB der yerschiedenen Zusatze 
auf die Eigenschaften des- Eisens.

Die Untersuehungen erstreeken sich auf dio Fest- 
stellung folgender Eigenschaften dieser Stahle iii den yer- 
sohiedencn Zustiinden: I. ZorreiBwerte; 2. Kerbziihigkeit; 
3. Kugeldruekharte; 4. Widerstand beim Dauerbiege- 
yersucli; o. Hoynsche Biegezahl; 6. Einsatzfahjgkeit; 
7. spezifisches Gewicht; 8. Rostangriff; 9. Gefiige.

Die Herstellung des Versuchsmaterials erfolgte in 
folgender Weise:

Einer weichen Elektrostahlschmelze, die durch Ein- 
schraelzen yon W erkstattenschrott und StahlguBabfiillen 
erzeugt wurde, wurden nach dom Fertigmaehen, d. h. nach 
der Behandlung m it oxydischer und weiBer Schlacke 
und dem Desoxydioren, mittels Handpfannen Proben 
yon 50 kg Gewicht ontnommen. Denselben wurde, der 
beabsichtigten Zusammensetzung entsprechend, eine be- 
stiimmto Menge weiBgluhendes, niedriggekohltes Ferro- 
chrom (0 =  0 ,9% , Cr =  72,5% ) oder geschmolzencs 
N ielcel (99 % ) oder bcides zugesetzt.

Um oine gleichmaBige Verteilung des Zusatzes zu 
erceichcn, wurde der Inhalt der Pfanne nach dem Zusatz 
der Logierung durch zweimaliges Umleeren des Pfannen- 
inhaltes gut durchgemischt, Ifierauf wurde eine in Sand 
geformte Probe der Abmessung 400 X 200 X 50 mm ab- 
gegossen. Zur Vermeidung des Lunkers wurde die Platte 
m it einem geniigend groBen AufguB fiir das Nachsaugen 
yersehen (Abb. 1).

Naeh dem langsamen E rstarrcn und Abkuhlen wurde 
der AufguB m it der Kaltsiige abgetrennt und das Probe- 
m aterial nach der in Abb. 1 oingezeiehneten A rt auf 
kaltem Wege zerteilt.

Der Boden, d. hi der dem AufguB gegenuberliegende 
Teil der P latte, wurde der Lange naeh halbiert und die 
Stuoke m it einem CJuerschnitt yon 75 X 50 mm auf 
22 mm []] ausgesohmiedet. Der geschmiedete Stab wurde 
in Stiicko yon 220 mm Lange zerteilt. Das Ausschmieden 
erfolgto innerhalb eines Temperaturbereiehes von 1000 
bis 800°. Die Qucrschnittsverringerung betrug 87% . 
Die so erhaltenen Stabe bildeten das Versuchsmaterial 
fur die Feststellung der Eigenschaften im geschmiedeten 
und yersehieden warm behandelten Zustand.

Der ubrige Teil der P latte  wurde in 18 Abschnitte 
yon 22 mm [J] und 200 mm Lange zerlegt; sie dienten 
zur Ermittlung der Eigenschaften im GuBzustand bzw. 
im entsprechend wiirmebehandelten GuBzustand.

Da das fiir die Untersuchung der yerschiedenen Eigen
schaften yon jeder einzelnen Legierung zur Verffigung 
stehende Materiał ziemlioh diirftig war, muBten an jedem 
Probestuck sowohl im geschmiedeten ais auch im GuB- 
zustando mehrere Untersuehungen yorgenommen werden.

Ueber Einzelheiten der Materialuntersuchung sowie 
iiber die Versuchsergebnisse soli, da die Versuche noch 
nicht abgesehlossen sind, demniichst ausfiihrlich berichtet 
werden. Sr.-Jjitg. E, Kotliny.

Hundertjahrfeier des Vereins zur Befórderung 
des GewerbllelBes.

Am Sonntag, den 23. Januar 1921, iiaclnnittags
5 Uhr, hatte sich eine auserlesene Gesellsehaft im Fest- 
saal des Preufiisehen Handelsministeriums zusammen- 
gofonden, um die Wiederkehr des Tages, an dem yor 
100 Jahren der Vorein gegrundet wurde, festlich zu 
begehon1).

l ) GewerbefleiB 1921, Febr., S. 34/49. — V«1
St. u. E. 1921,-2^30. Dez., S. 1719/20.

Der stellvertrctende Vorsitzende, Baurat N eahaus, 
begruBte dic Yorsammlung in Ycrtretung dos durch 
Krankheit. vcrhinderteii 1. Yorsitzendcn, Wirki. Geh. 
Rats Dr. R i c h t e r  und mach te im Anschlufi an seine 
Ausfuhrungen die Ehrungen bekannt, die aus AnlaB 
des Jubeltages vorgenommeu worden waren.

1. Die D e 1 b r ii c k d e n k m U n z e (in Bronsje) 
wurde dem 1. Yorsitzendcn des Yereins zuerkannt;

2. die D e.n k m ii n z e des Yereins (ebenfalls in 
Bronzc) erhieltęn Geh. Rat 2>r.=$tig. Ernst v. B o r s i g, 
Dr. S t  e p  h a n , Geh. Rog.-Rat Prof. Dr. W e d d i n g 
und Hof juwelier F. R. W i 1 m ;

3. zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt: Dr. Boseh, 
C aro, Dr. H a b e r ,  Kommerzienrat G ebauer, Dr. ICrey, 
Exz. Reichsrat Dr. Oskar von M ille r , Direktor W enzel, 
Geh. Baurat E h rh a rd t ,  Goli. H ofrat Wilhelm O stw ald. 
Senatspriisident a. D. Prof. 3Jr.*Snfl. I la r tm a n n , August 
T h y ssen  und Staatssekretar Gustav M uller.

Die Festrede hielt. Staatssekretar D iinhoff, der 
einen Ueberbliek bot iiber das verflossene erste Jahr- 
hundert des Yereins. E r stellte F r i e d r i c h  d e n  
G r o G e n ,  den der Yerein ais seineu geistigen Sehinn- 
herrn betrachtct, ais Griinder und Fiirderer des Ge- 
werbewesens dar, zeiehnete dann ein Bild der Bestre- 
btingen und Erfolge des Begriinders des Yereins, 
P. C. W. B e u th s  und schilderte nun in grofien Ziigeu 
dio Tiitigkcit des Yereins auf allen Gebieten von Ge- 
werbe und Industrie. Seine Ausfuhrungen gipfelten in 
den W orten; „Gewerbliche Arbeit ais sittliehe Pflicht, 
selbstverantwortliche Tiitigkcit im Dienstc des Staats- 
wolils, Gemeinsinn, der das Einigende suclit und zu 
Opfern und Entbeliruiigeii bereit ist, sind nnd bleiben 
die Grundsteine fiir den Aufbau deutscher Zukunft.11

Nachdem Reichspostminister G ie sb e r ts  im Auf- 
Auftrage der Reichregierung seinen Gluekwunscli aus- 
gesproche-n hatte, iiberbraclite Geh. Rog.-Rat Prof. 
Dr. P sc h o rr , Rektor der Technischon Hoehschule zu 
Berlin, dic Wunsćhe aller Technischen Hochschulon und 
Bergakadcmicn Deutschlands, der Univcrsitiit Berlin,- der 
Akademie der ICiinste und der Physikaliseh-Technischeu 
Reichsanstalt und teiltc u. a. mit, dafi die Technische 
Iloeliseliule Berlin den Yorsitzenden des Yereins, Ex- 
zellenz R ic h te r , zum Ehrenmitglied ernannt habe, und 
daB Staatssekretar Gustav M u lle r  sowie Kommerzienrat 
M am ro th  — ersterer von der Technischen Hoehschule 
Stuttgart, letzterer von der Technischen Hoehschule 
Breslau —- den Titel eines $r.»Qitg. ehrenhalber erhalten 
-hatten.

Yom Deutschen Yerband Teehnisch-Wisscnschaft- 
licher Yereino wurde namens aller angeschlossenen 
Vereine, darunter aueli des Yereins deutscher Eisen- 
hiittenleute, eine Gliiekwunschadresso iiberreiclit, die, 
von Kiinstlerhand entworfen, die Roliefs vom Beuth- 
Denkmal in Berlin zeigte und deren Inhalt- wie folgt 
lautete:

»In hundcrtjiihriger an Erfolgen reieher Tątigkeit: 
ist der Yerein zur Befórderung des Gewerbefleifios seiner 
hohen Aufgabe gcrecht geworden, im Geiste seines He- 
griinders und ersten Y'orsitzenden Beuth, der am Stif- 
tungstage 1821 Zweck und Ziele des Yereins in die 
Worte fafite: -Der Gewerbefleifi, welclien zu befordern 
wir beabsichtigen, ist die Grundlage des Reiehtums einer 
kation, und da wahrer Gewerbefleifi nicht ohne Tugend 
denkbar ist, so ist er auch dic Grundlage der National- 
kraft ilberhaupt." Geistig vereint im gemeansamen Stre- 
beń nach Entwicklung der Technik und ihrer Anwendung 
zum Aufbau des Yaterlandes bringen die Unterzeichner 
dem Y e r e i n ;  der seine Gcschichto bis zu don Anfangon. 
des technischen Yereinswesens in Deutsehland zuriick- 
fiihren kann, herzliehe Gliickwiinsehe zur Jahrhundert- 
feier dar.«

Warmestelle des Vereins deutscher Eisenhuttenleute.
Die D u r c h f i i h r u n g  d e r  t e c h n i s c h e n  

" G a s a n a l y s e ,  welehe zurzeit m it eine der Haupt- 
aufgaben der warmetechnischen Abteilung der Werke 
bildet, ist in der nunmehr erseliienenen Mitteilung Nr. 20 
eingehend behandelt. Zweck der Mitteilung ist, die be-
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teiligien Kreise nut der Gasanalyse nahor vertraut zu 
machen und Anregnng zu geben, gerade diesen Arbeiten 
grofiere Beaehtung zu schenken.

M i t t e i l u n g  N r. 21, welelie in kurzer Folgo 
ersehoinen wird, gibt eine Reihe von R c c h u u n g s  - 
b e i s p  i e 1 o n , aus denen zu erkennen ist, wie dio 
Schemata und Auswertungen von Analysen angelegt wer
den konnen.

Aus Fachyereinen.
Iron and Steel Institute.

(Portsetaung von Seite 272.)
F. G lonien ts gibtTin seinem Yostrage iiber die

Britisehe Hocholenteehnik
oia geschlossencs Bild von der Arbeitsweise der englischen 
Hochofen. Mit anerkonnensworter Offenheit gesteht er 
ein, da 13 man in England, i n Gcgonsatz zu Amerika und 
Deutsehland, den Hochofenbetrieb yernachlasaigt hat. 
Bor Yerfasser erblickt die Hauptursache fur diese be- 
dauernsworte Tatsaclie in dem ungoniigendon Erfalirungs- 
austausch, der sich beim Bau von Neuanlagon bitter 
raeht und Veranlassung gibt, daB man immer wieder in 
donselbon Folder zuruckfiillt. Um mit den liergebraohten 
Gowohnheiten zu breohen, boriolitot Clements eingehend 
von seinen Erfahrungen auf dom Hochofenwerk- der 
„Park (Jato Iron and Steel Company, L td.“, das aus drei 
ueuzoitliehen Oefen mit meelianiseher Begiohtung, Wind- 
orhitzern und Gasgobliiscn besteht. Ofen I  und II  sind
14 Jahro alt und angeblioh ununterbroehen mit einer 
Zustollung betrieben worden, wahrend Ofen I I I  wahrend 
des Krieges erbaut und Juli 1918 angeblasen wurde. 
AuBerdem ist in dom Vortrago eino Fulle von Materiał 
yerwendet, das von anderon fuhronden englischen Hutten- 
werkon zur Verfugung gestellt worden ist.

Haoh der Ansicht von Clements wird kein metallurgi- 
soher ProzeB mit so rohon Mitteln gefuhrt, wie die Re- 
dukfcion des Eisens im Hochofen. Dios soli jedoch kein 
Tadel fur dio Batriebsfuhrung sein, sondern es sei im 
Oegentoil aller Acht-ung wert, dafi bei so unzureiehenden 
Hilfsmitteln und quantitativen Angaben noch so gute 
Erfolge erzielt wurden. Heute, wo die Erzversoigung 
aus li oder 7 versohiedonon Gruben erfolgt und der Koks 
von nocli mehr verschiedonen Zechcn stamm t, ware os 
auoh dcm fiihigsten Hochofner nioht mehr moglich, dureh 
den bloBen Augenschoin, unterstutzt dureh golegentliche 
Laboratoriumsanalysen, seinen Molier genugend genau 
zusammenzusteilen (I). Dic systematische Mollerberećh- 
nung scheint demnaeh in England wenig ublich zu sein. 
Dar Verfassor fordert fur ein zeitgomaBes Hochofcn- 
work ein eigenes Laboratorium mit besonderen Chomikern. 
dio der Betriebsloitung unmittelbar untęrstellt sind 
und doron Pflioht es ist, von jedem Weeli3el in der Zu
sammensetzung der Mollorbestandteilo sofort Meldung 
zu maohon (!).

Von dor Erzfcrocknung vorspricht der 
Yerfasser sioli wenig, weil dadurch die 
Giehttomporatur und der Verlust an fiihl- 
barer Wanno steigt. ErfahrungsgemaB 
geht 9 % dor oingebraehton Wilrmeinengo 
dureh das Kuhl wasser verloren. auf den 
gleichen Prozentsatz werden die Strah- 
lungsverluste gesohiitzt. Dio Beziehungon 
zwischen Giehtgaszusammensetzung und 
Koksyerbrauoh sind rielitig erkannt wordon.
Vbn don Fragen, denen besondere Bedeu
tung beigolegt wird, seien erwahnt:

a) Einwirkung der physikalisohon Be- 
sohaffenheit des Mollors auf die Reaktions- 
geschwindigkeit;

b) EinfluB der GesohwindigKeit des 
aufsteigonden Gasstromes auf die Reduk
tion der Eisenosydo;

o) Bedeutung eines wechsclnden Mol- 
lerausbritigens (I).

Auf Grund einer besonderen Rundfrage, dio ro n  
einer Anzahl bedeutendor englischer Hiittonwerke beant- 
wortet. ist, stellt der Vortragende folgende Grundsiitze au f:

1. Der gesamte Kohlenstoffverbraueh eines Hoch- 
ofens steht in direktem Verhaltnis zur Q,uorschnittsfliiche 
in der Rast.

2. Dio GroBe des Gcstelldurchmesscrsist unwesentlich, 
doch muB er groB genug sein, um eine wirkungsyolle Aus- 
nutzung der Rastweite zu ermoglichen, anderseits darf 
das Gestell nieht zu wcit sein, weil sonst dio gleieh- 
miiBige Windyerteilung vor den Formen yereitelt wird.

3. Die Erzeugungsmogliohkeit hiingt ab yon der 
Rastweito und dem Grado der yorgesohrittonen Reduktion 
beim E intritt der Beschickung in die Schmelzzone.

Wenn die A rt des Mollers eine indirektc Reduktion 
dureh Kohlenoxyd bedingt, so liegt nach englischer Auf- 
fassung kein Grund vor, die Schmelzzone nicht so nahe wie 
moglich an die Formonebene zu legen, da die Erzeugungs-

Abbildung 1. Englischer Hochofen mit einer TagesleUtung von 250 t 
bel einem Erzausbripęen yon 30 %.
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mogliehkeit von der Gesohwindigkeit abhangt, mit der 
die Beseluekung niederschmilzt. Die Bodoutung einer 
gaeigneton mittleren Stuckgrofle des aufgogebenen 
Sehmelzgutes scheint in Bugland richtig orkm nt worden 
zu sein. Ais gunstige Stiickigkeit wird ein Rsmminhalt 
des einzelneu Erzbrookens von etwa 15 oin3 angosehen. 
Die Nachteile bei der Vorliuttung von Feinerz werden 
eingehend erwahnt und dio Sinteryerfahren lieryor- 
gohoben, denen vom Vortragenden groi3e Bedeutung 
beigemessen wird. Betriebsergobnisse englisohor Hooh
ofen, die mit Agglomorat betrieben worden sind, liegen 
noch nieht vor. Don einzigen unbegriindeten Zweifel 
hogt man beziiglich dor Haltbar- 
keifc des Sinte erzeugnisses untor 
dergleichzcitigeiiEinwirkungyon 
Gas, yerstarkter Ofenhitze und 
Besohiekungslast. Die Briket- 
tierverfahren halt Clements, 
ebenso wie dor deutsohe Hoch- 
ofner, fiir wenig yorteilhaft und 
uborlebt.

Die Beschaffenheit des ongli- 
sehen Kokses liiBt sehr zu wiin- 
schen iibrig, allgemein klagt man

Obwolil Clements im allgemeinen in der Aufstellung 
von Grundsatzen sehr yorsichtig ist, so glaubt er doch 
die Ableitung der nachstehenden Regcln fiir den englisehen 
Hochofenbetrieb bei der Verhuttung von einhcimischen 
Erzon mit durchschnittlicli 30 % Erzausbringen und bei 
einer W indtomperatur von rd 540° wagen zu diirfen:

1. Unter gleichen Erz-, Koks- und Windyerliiiltnisseii 
arbeitot der groBeie Ofen mit geringerem Koltsyerbrauch, 
seine Naohtcile treten in einem gemischten Huttonwerk 
zutago, das im Stahlwerk direkt mit fliissigom Einsatz 
arbeitot, da sieli der kloinere Abstich besser handhaben laBt 
und oino gleiohmatiigere Versorgung gewahrle.istet wird ( ?).

2. Es ist durohaus moglich und 
anzustreben, m it einem stiind- 
liolien Kolilenstoffyerbrauch von
10,8 bis 18,3 kg je m* Q.uer- 
schnittsflaclie in der Kast zu ar
boiten.

3. Die besten Betriebsergeb- 
nisse werden bei einem Schacht- 
rauminhalt von 0,8 m3; bezogen 
auf das in der Stunde und je 
Fiachoneinheit im Rastquer- 
sohnitt erzeugte kg Roheisen 
erzielt.

Abbildung 2. Hoehofenanlaga fiir 250 t Taaoserzengungjim Querschnltt 
und GrundrIO (30 % Erzausbringen).

uber den Mangel an geeignetem harton Hoehofenkoks 
und hat wenig Hoffnung, daB in absehbarer Zeit eine 
Besserung in dieser Beziehung cintreten wird. Der 
doppelte GiohtyerschluB nach Patent Clemonts, der 
ausfuhrlioh besohrieben wird, stellt mit dem drehbaren 
Vertoi]er niohts neues dar.

Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung der 
Gasgepchwindigkeit fur die indirekto Reduktion." Die 
Reduktion der Eisenoxyde gelit uin so schneller vor sieli,

COjo groBer das Verbaltnis ist. Die Gleiehgewichts-

zustande und Roaktionon im Hoehofen werden in enger 
Anlehnung an das Werk yon Prof. Dr. R. Kremann') 
eingehend behandelt (uborsetzt ins Englische yon H. E.
Potts, M. S .), auoh hier werden neue Gedanken oder 
Erklarungen nieht geboten.

*) „Anwendung physikalisoh-chemisober Theorien auf 
technisćho Prozesse und Fąbrikationsmethoden*V Verlag. 
yon W. Knapp in Hallo. 1911. Der Verfasser ist Pro
fessor in Graz und behandelt eingehend die Arbeiten von 
Schenck und Mitarbeitern.

4. Der Abstand zwischen Koli- 
lensack und Formebene soli un-

m, der Rastwinkel 75° 
Is t die Rast, wie dies 

nieist nach Ansioht des Vortra- 
der Fali ist, zu hoch, 

so kann man orfolgreich mit 
Rastformen (Notformen) arbei
ten, weil dadurch die Rasthohe 
in der Wirkung zum Teil aufge- 
hoben wird. Die Sohmelzzone 
yorschiebt sich niiher an die 
ReduktionBZOiie und yerhindert 
die Stauung der halbgeschmol- 
zenen Beseliickung in der Rast 
mit don unangenehmen Begleit- ; 
ersoheinungen.

5. Die Windyersorgungs- und 
Windorliitzoraniage m uB reiclilieh 
bemessen sein, damit der Ofen 
muhe!os und wirtsohaftlich 
bis an die Grenzen seiner Lei- 
stungsfahigkeit betrieben werden 
kann.

In dem Entwurf einer Hoeh- 
ofonanlage J ia t  Clements seine 
Vorbcsserungsyorschlage festge- 
legt (Abb. 1 bis 5). Der Ofen 
soli bei einem Brzausbringen 
yon 30 % und bei Verhuttung 
von bestem Koks aus South
Yorkshire in 24 st 250 t- Roh-
eisen erzeugen, die Betriebs- 
weise wird durcli folgende Zah
len gekennzeichnet:

Kohlenstoffverbrauch je t  Roheisen . . 978 kg
Koksyorbrauch (81 % O) . . . . .  . . 1207 kg
Wirklicher Windv,erbrauch je t  Rob
i l i 1 . . . . . . . . . .  5080 kg
l'.riorderhehe Windmenge bei 27° und 

a t .iospharischom Druck (mit Verlust) 820 m3/min
Windtomperatur .........................................540®
Łrforderliche Windgeschwindigkeit in don 

Formen zur Durohdringung des Ge-
®*o l l e s ................   180 m/sek
^orm enzahl.................... ............................ jg
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/t i°c
Abbildung Ł 

Jleaktionszonen im Hochofen.
Abbildung 5. Temperatur- 

rerteilung Im Hochofen.]

Abbildung 3. Anordnung der Schachtsauiea mit Kra^kranz, 
Ealbachnitt durch die Formebene.

Fonnonweite . . ....................... ...  114 mm
Wiaddruckverlusfc beim Durchgang durch

dio Formon . . . . ...............................0,01 kg/cm2
Erforderlicho Pressung ira Gestoll fur die 

Durchdringung der. Besohiekung . . 0,43 „
Zuliissigcr W inddruckyerlust in donWind- 

erhitzern und Windstocken . . . . .  0,035 „
Kaltwindpressung vor dem Winderhitzcr 0,53 ,,
Durchschnittliclie Maschinenpressung . 0,56 ,,
Gowieht der Gichtgase je t  Roheisen . 6398 kg
Gichtgasvolumen je  t  Roheisen bei 0°

und 760 m m ......................................... 4740 m3
Der Ofenschacht wird nur von vier Siiulen getragen, 

um den Rium  auf der Arbeitsbuhne nicht zu beengen 
und eino uncingeschrankte zweckmaBige Windzuf uhr durch 
ausreiehende Formenzahl zu gowahrleisten. AuBerdem 
wird dio Rast dadurch in wcitgehendem MaBo zugiingig. 
Zur Erzielung einer gleichmaBigeren Windyerteilung ist 
der HeiBwindkranz mit zwei ontgegengesetzt angeordneten 
Anschltissen vęrsehon. Dor eisornc Sohutzmantel umfafit 
das ganze Mauerwerk yon dor (.łbht bis in die Rast und 
wird durch Rieselwasser s tandu  gekuhlt. Die Arbeits-
buhno ist durch ein Dach gegon die Witterungseinfliisso 
gesohutzt. Die Gichtgaso werden durch vier Abzuge 
dem Ofen eutnommon und getrennt in den Staubsack 
geleitet, auf diese Weise soli eino gleichmaBige Gasver- 
teilung an dor Gicht orreieht worden. Samtliche Gas- 
und Windleitungon sind iiber der Erde angebracht.

Die Erzaufboreitung,. Gasreinigung und Windver- 
sorgung werden vom Vortragenden ihrer Bedeutung ent- 
sprechond ebenfalls besprochen, Neues wird nicht gobracht. 
Dis Ansichten uber dio Reaktions- und Tompcraturzonen 
im Hochofen dccken sich im groBen und ganzen mit

unserer Anschauung. Das im Vortrag Gebotene zu-. 
samniengefaBt, yeistark t don Eindruck, den man 
auch aus dor amorikanisehen Fachliteratur empfiingt, 
daB seit. Beendiguhg des JCrieges eine rege Tatigkeit dor 
englischen und amerikanischen Iliittenloute auf allen 
Gebieten der theoretischen und praktischen Eisenhiitten- 
kunde eingesetzt hat. Iti den einacliiagigen Vcroffent- 
lichungen wird sehr viel Beachtenswertes geboten, doch 
tr it t  auch oft eine auffallendo Ruckstandigkcit bei der 
Baurteilung mancher Fragen zutage, iiber die in Deutsch
land liingst Klarheit besteht.

Duisburg. Sr.-Jjtig. Alfons Wagner.
(Fortsetzung folgt.)

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen.1)

3. Marz 1921.
Kl. Ib , Gr. 1, K  74 521. Yerfahren und Yorrichtung 

zur magnetlschen Sclieidung. Fried. Krupp Akt.-Ges. 
Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

Kl. 12e, Gr. 2, K 70 802. Yerfahren zum Reinigcn 
von Hochofen- und Generatorgas mittels bewegter F ilter- 
sehichten aus kornigem Materiał. Paul Besta, Ratingcn 
b. Dusseldorf.

Kl. 24 e, Gr. 11. S t 30 922. Einriohtung zur meeha- 
nisehen Reilnigung des Rostes und Yerteilung der Bo- 
sehiekung bei' Gaserzeugern oder Schachtofea. Fabrik 
fiir Dampfkessel und Eisenkonstruktionen Heinr. Stahler, 
Weidenau ,a. d. Sieg.

7. Marz 1921.
Kl. 24 o, Gr. 5, R 51 440. Winderhitzer. Wilhelm 

Reiehpietsch, Bochum, Ottostr. 36.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
7. Marz 1921.

Kl. lOa, Nr. 769 389. Vorriehtung zum ĄbschluG 
zwischen Steigrohr und Yorlage bei Anlagen zur G-as-

1) Die Anmeldungeai liegen von dem angegebcnenTagc 
an wiihread zwoier Mona.te.fiir jedermann zur Einsicht und 
Eiusprueherhebung im Patentamte zu B e r l i n  aus.
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and Kolreerzeugung. 2>r.»3ng. Heinrich Koppers, Essen, 
Ruhr.

KI, 10a, Nr. 769 583. Koksausdruekmasehine mit 
Einebnungsstange. Rheinische Metnllwaaren- und Ma
schinenfabrik, Diisseldorf-Derendorf.

Kl. 18 e, Nr. 769 243. Doppelgliihofen m it Halb-, 
gasfeuenmg und Rekuperation. Karl Łey, Ofenbau- 
gesehiift, Liidenscheid i. W.

KI. 18c, Nr. 769 244. Muffelgliihofen mit Halbgas- 
feuerung und Rekuperation. Karl Ley, Ofenbaugesehiift. 
Liidenscheid i. W.

KL 31 c, Nr. 769 463. Yorrichtung zum Entfernen 
des Staubes aus Gieftformen. Jakob Rockmann, Lueg- 
allee 70, u. Hilgers & Co., Ges. m. b. H., Dusseldorf- 
Oberknssel.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 18 b, Nr. 321 879, vom 4. Soptember 1918. Zusatz 

zu Nr. 306 001; vgl. St. u. E. 1919, S. 159. M a s c h in e n 
f a b r ik  E B lin g en  in  E B lin g en , W iię ttb g . yerfahren 
zur Yerhinderung von Garschaumgraphilbildung bei der J 
Herstellung von hochsaurebestdndigen siliziumhąUigen 
Eisenguplegierungen.

Nach dem H auptpatent werden die siliziumhaltigen 
Eisenlcgierungen aus kohlcnstoffarmen Eisensorten(StahI- 
nnd FluBeiscnabfalle) und aus siliziumhaltigen Eisen- 
legierungcn, die beide fiir sich im Kuppeiofen geschmolzen 
und dann gomischt werden, erzeugt. Da hierbei die 
kohlcnstoffarmen Eisensorten Kohlenstoff in einem 
unerwunśohten Grade aufnehmen konnen, wird vor- 
geschlagen, sio nicht im Kuppeiofen, sondern in einem 
solehen Ofen zu sohmelzen, der eine Aufnahmc yon 
Kohlenstoff ausschlieBt; ais solche Oefen werden genannt 
elektrische Oefen, Oelofen, Herdofen.

Kl. 18b, Nr. 321 820, vom 15. Mai 1919. O ber- 
so h le s is c h e  E is o n - Iu d u s t r ie  A k t. - Gcb. f i i r  B e rg 
bau n n d  H u t te n b e t r i e b  in  G lo iw itz , O .-Sohl. 
Verfahren und Einrichtung zur Entschlackung von Stahl- 

gieflpfannen.

wirksamer Luftkuhlung ist der Kanał b genoigt ange* 
ordnet und m it einer oberen Oeffnung d yersehen, wobei 
die abzichenden Ofengase saugend wirken. Dor Kanał b 
kann auch m it einer Wasserkuhlung ver3ehen sein.

KI. 19 a, Nr. 322 038, vom 25. Juli I91S. T h. Gold- 
se  h m id t  A. - G. i n E ssen . Verfahren, ErsatzstUcke u. dgl. 
in  Oleise einzulegen.

Sowohl dio Endfliiehen de3 Einsatzstuckcs a, ais die 
der Schienen b werden in ilirem oberen Toile scnkreelit,

in ilirem unteren Teil dagegeu schrag (nach innen) ab- 
gesehnitten. Darauf wird das Einsatzstuck in die Łucko 
eingelegt und in jedo StoBfugo ein doppeltwirkender 
Koił e eingetrieben, der auf einer an dem Einsatzstuck 
bsfostigten Grundplatte o ruht. Die Grundplatte fuhit 
sioh an dom Stege der Schienen b mittels Schlitzc d.

Kl. 18 C, Nr. 320 485, vom 7. Juli 1918. O tto M e u se r  
in  H u e k e sw a g e n , R h ld . Yerfahren nebst Ofen zum 
Blankhdrten und Blankgluhen von Metallgegenstanden.

Das Gluhen der Metallgegenstande erfolgt in einem 
m it forderschneokenartigen Windungen vereehonen, sieli 
drehenden Rohr a, das am Einfiihrungsende durch Klap- 
pen b und o gesohlossen gehalten wird und am^Austritt- 
onde unm ittelbar in das Hiirtebad d eintauóht. -Die

Die aus der Stahlpfanne a uberlauf ende Sohlacke wird 
durcheine R innebeinemtransportablen Schlackensammel- 
gefaB c zugefuhrt. Die Rinne b ist um einen senkrechten 
Zapfen d drehbar.

KI. 18 a, Nr. 322037, 
vom 11. Mai 1919. 
G e b r .  P f e i f f e r ,  
B a rb a ro s s a  w erko 
in K a is e r s la u te rn .  
Beschickungsvornch- 

lung fur Scliuchlofen
u. dgl. mit zentraler 
Gambjuhr utvj.

Das Getriobe o fur 
den Verto'lungsteller 
a ist in einem Kanał b 
untergobracht, der an 
beiden Seiten offen 
ist und hier m it der 
AuBenluft in Terbin- 
dung stcht.

Heizung des Rohres a ist so oingorichtet, daB die heiBen 
teuergaso zuerst don unteren Teil des Rohres umkreisen, 
so daB das Gliihgut beim Verlassen des Rohres a die 
hoclisto Hitze hat. Es kiihlt sioh dann in dcm gloichfalls 
m it forderschneokenartigen WmduHgóh vorschenen Kiłhl- 
r oiir e ab, das m it dem Gluhrohr a fest verbunden ist.

Kl. 12 e, Nr. 322188, vom 5. Dezember 1918- 
S ie m e n s -S o h u c k c f tw e rk e  G. m. b. H. in S iem ens- 
s t a d t  b. B e rlin . Elektrische Anlage. zur Reinigung von 
Gasen.

Die in einem Kanał im wesentlichen lunteroinander 
'iegenden Elektrodenańoi-dnungen fullen den (Juerschnitt 
desselben nur zum Teil aus, um leichtcr gereinigt werden 
zu konnen und auch bei starker Staubabsclieidung oin 
Zusetzen des Kanals unmoglich zu maclien. Dabc> kann 
ihre GroBe in Richtung des Gasstromcs stetig zunohmen, 
:la auf den ersten Ełektroden der meisto Staub aus-

Zwecksjj^geschieden wird.
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KI. 49g, Nr. 321643, vom 14. Dezember 1918. 
H irseh , K u p fe r-  u n d  M ess in g w erk c , A k t.-G es. in  
H a lb o rs ta d t.  Verfahren zur Herstellung von Hocliofen- 
formen und ahnlich gestalłelen doppelwandigen Korpern 
aus einem Stiiek.

Ein nahtlosos Rohr wird fortlaufend naeh innen oder 
auBen umgebordelt. Das so crhaltene Werkstiick wird 
dann durch Sehmieden, Pressen oder Walzen auf die go- 
wiinschte Endform gebracht.

KI. 12 e, Nr. 321 768, vom 22. August 1919. F r i tz  
T ra p p m a n n  in  D u isb u rg . Iiieselboden fiir Gasuiascher 
und -kilhler mit Flilssigkeitsberieselung.

Dio Rieselboden bestehen ausjalousieartig gestelltcn 
Gittcrn a, die dureh Diagonalstreifen b, c gebildet und in

Die Einfuhr der Nitderlande an Stabeisen und Blechen 
in den Jahren 1919 und 1920.

Der Bedarf der Niederlande an Stabeisen und 
Blechen wahrend der beiden letzten Jahre wurde zum 
grofiten Teil aus Deutschland gcdeckt. Dor Anteil der 
Vereinigten Staaten ging auf Kosten Grodbritaimicns 
ziemlich stark in die Hohe. Die genaucn Ziffern sind 
aus nachstehender Zahlentafel ersichtlich.

Einfuhr na 1919 1920

Stabeisen insgesam t................. 197 462 261 971
davon aus:

D eu tsch land ...................... 105 135 177 124
GroBbritannien................. 66 776 27 263
Ver. S taa ten ...................... 15 708 8 654

Grob- u. Feinbleohe inseesamt 197 462 226 994
davon aus:

D eu tsch land ...................... 103 134 107 700
GroCbritannion . . . . . 66 775 39 928
Yor. S tea ten ...................... 15 708 57 153

Roheisen- und Stahlerzeugung GroBbrltanniens 
im Jahre 1920.

Naeh den Ermittlungen der National Federation of 
Iróń and Steel M anufacturer;1) wurden im abgelaufenen 
Jahro insgesamt. 8 136 026 t  Roheisen, gegen 7 516 368 t 
im Jaiirc 1919, und 9 201 709 t  Stahl und StahlguG 
(1919: 8 020 304 t)  hergestellt. Davon entfielen au f:

R o h e i s e n :  1919
t t

H iim atit-Roheisen........................ 2 987 040 2 826 512
Basisches Roheisen . ' . . . . 2 722 575 2 411 984
GieBerei-Roheison......................  1 439 977 \
Puddel-R oho ison ........................ 600 964 I
E isenlegierungen........................  242 824 |
Sonstiges Roheisen . . . • . 112 646 J

!) Ir. Coal Tr. Rev. 1921, 25. Febr., S. 289.

S t a h l :

1920
t

1919
t

Siemens-Mart in-Stali 1 blocke
S a u o r ................................ 3 348 838 3 007 360
Basisch . . . . . . 4 645 152 . 3 908 552

Bcssemer-Stahlbloeke
Sauor ................................ 561 645 500 888
Basisch . . .  . . . 381 508 390 144

Elektrostahl-Blodko.................... 53 645 47 752
„ -Gufistiicko . . . 35 357 30 480

Siemens-Martin-Stahlgufjstucke 175 565 135 128

Die Eisenerzverschiffungen vom Oberen See im J ahre 1920.
Naeh Ermittlungen von A. J. H a i n 1) wiu-don im 

abgelaufenen Jahro insgesamt 61 377 045 t- Eisenerzc aus 
dem Gebiet der Oberen Seen zu Wasser und zu Lando 
yersand t. Die abgesetzte Menge hatte damit gegenuber 
dem Yorjahre ein Mohr von 12 053 648 t  aufzuweisen. 
Yon der abgesetzten Menge umfadte der

eine groBe Anzahl freier Folder d geteilt sind. Diese 
Gitter sind in wagercchter Ebene nebenoinander in don 
Waseher oingestellt und dabei so gegen dio Lotrechtc 
geneigt, daG das uber den obeisten Riesolboden glcioh- 
maCig vorteilto Wasser keine Moglichkoit hat, frei dureh 
dioFelder d zuf allen, sondern stets aufprallfc und zerstaubt 
wird. Das Gas bewegt sich im Gegonstrom zu dem Wasser.

Statistisches.

1919 
t !

1920
t

Yersand auf dem Wasserwego :47 932 233 59 463 662;
Yersand auf dem Landwege . 1 391 164; 1 913 3831

Insgesamt [49 323 397: 61 377 045]

Auf die einzelnen F o r d e r b e z i r k o  verteilten 
sich dio Erzvorladungen folgendermaCen:

Bezirke
i -1919 ! 1920 

t i t

Jlesabi .......................................
M en o m in eo ..............................
Gogebio.......................................
M arcjuetto..................................
V erm illion..................................
Ouyuna .......................................
Mayyille und Baraboo . . .

32 509 662 
4 513 954 
6 330 532 
3 040 087 

943914 
1 890944 

94 304

37 743 666 
6 667 100 
8 903 545 
4 682 056
1 023 554
2 225 480 

131 644
Zusammen 49 323 397 61 377 045

Die Ycrschiffungen in den einzelnen I I  ii f  e n gę
sta lteten sich wio folgt:

Hifen 1919 f  1920 
t t

Escanaba ..............................  .

Two H arb o u rs..........................

5 042 772 
2 167 062
6 010 029 
6 527 338

11 094 684 
17 090 348

7 478^847 
3 469 750
8 311 746
9 426 919 

15 049 396 
15 727 004

Ver'sand auf dem Wasserwego 
Dazu Versand auf dem Landwege

47 932 233 
1 391 164

59 463 662 
1 913 383

Insgesamt 49 323 397 61 377 045

Die der U n i t e d  S t a t e s  S t e e l  C o r p o r  a - 
t i o n gehorende 01ivor Iron Mining Co. brachte im 
Jahre 1920 25 335 050 t  Erze zum Yersand und lieferte 
damit iiber 41 o/o aller aus dem Gebiet der Oberen Seen 
kommenden Erze. Die Yerschiffungen diesor Gcscllscbaft 
und ihr verhaltnismafiiger Anteil am Gesamtversand ent- 
wickelten sich in den lotzton 12 Jahren wie folgt:

• Jahr t % Jahr ; t % i
1909
1910
1911
1912
1913
1914

21 740 232 i 50,36
22 007 721 49,86 
17 559 019 i 52,70 
24 226 889 i 49,46 
24 894 280 i 49,06 
16 296 288 1 49,01

1915 ! 22 878 91]
1916 ! 32 179 901
1917 I 29 029 129
1918 ! 26 597 643
1919 i 22 418 190
1920 25 335 050

47,63 I 
47,52 i 
44,34 ; 
41,66 
45,20 
41,28

!) The Iron Trade Review 1921, 17. Febr., S. 475/8.
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Die Verlangerung der Giiltigkeilsdaner des Kohlen- 
steuergesetzes.— Der Reichsminister der Finanzen hat 
dem Rewgstag einen Gesetzentwurf zur BeschluBfassuno- 
vorgcIegt, nach dcm die m it dem 31. Marz 1921 ab
lauf ende Giiltigkeitsdauer des Kohlcnsteuerg^efaesi-)
wird L A pnl biS ZU“  30' SePtombcr 1921 verlangcrt

In  der B e g r ii n d u n g des Gesetzentwurfes wird
u. o. ausgefuhrt, dafi dic Kohlensteuer zu oinem Faktor 
an der Finanzwirtschaft des Reichs geworden ist, dor 
zur Zeit jucht ausgeschaltct werden karni. Das gleiche 
gi t  in erhohtem Mafio fiir den gegenwiirfcigen Zeit- 
punkt, wo mzwischen weitere ganz auBerordentlieh hohe 
tinanzielle Anforderungen an die Reichskasse heran- 
getreten smd, fiir die eino ausrcichendc Deekung bisher 
mcht gefunden ist. Die Einnahmen aus der Kohlcinsteuer, 

das, laufende Rechnungsjahr auf 4,5 Milliarden J i  
Teranschlagt, betrugen fiir dio Zeit vom 1. April bis 
31. Dezember 1920 rd. 3,4 Milliarden J i. Aus der Un- 
moglichkeit, bei der gegenwiirtigen FLnanzlage des Reichs 
aut omen derarfagen wesentlichen Eimiahmcposten zu 
>erzichten, ergibt sich die zwingende Notwendigkeit der 
Beibehaltung der Kohlensteuer. Der Entwurf schliigt zu 
k l t e S  J i 1' , dnfaohe Verlangerung der Giiltig- 
GestolT1'vor KohlensteMBgegefews in seiner jetzigen

ł ) Vgl. St. u. E. 1920, 12, Aug., S. 1091.

Zwar ist dic Frage, ob es angezeigt sei, die Grund- 
iagen des Kohlensteuergesetzes zu andern, ernstlich ge- 
p ru tt worden, insbesondere mit Riicksieht auf die Ent- 
schhcfiung des Reielistags vom 30. Juli 1920, die dahin 
lautcte:

„Die Erhebung der Kohlensteuer ausschliefilicli 
nach dem Zechenverkaufspreise fiihrt zu einer Mehr- 
belastung solcher Kohle, deren Verkaufspreis zufolge 
hoher Gcstehungskosten hoher ist ais dem Vcrhaltnis 
lhres Gebrauchswerts zu dem Preisfe der gangbaren 
H auptarten entspricht. Die Reiehsregierung wird da
her orsucht, spatestens fiir eine etwaige kunftige Ver- 
Jangerung der Reiehskohlensteuer Vorschriften zum 
Zwecke eines Ausgleichs dieser H arten und zur Beruck- 
sichtigung des wirtśchaftlichen Wertes der Kohle vor- 
zubereiten.“

die Priifung dieser Frage der Besteuerung der 
Kohle nach dem Ęeiz- und Gebrauchswert an Stelle der 

lsherigen Besteuerung nadi dem A^erkaufspreise ist von 
der Reiehsregierung der Reiehskohlenrat ersucht worden.

ei \on diesem fiir die Behandlung der Frage eingesetzte 
besondere Ausschuli hat sich einmiitig zu folgender Auf- 
fassung bekannt:

„Die Frage der Veredelung der Kohlensteuer 
hangt zusammen m it den zur Zeit schwebenden Ver- 
handlungen iiber die Sozialisierungsfrage, und es er- 
scheint nicht angiingig, die Steuerfrage aus dem Rah-



men des gesamten Fragenkomplcxes herauszureiGen. dariihcr 2o/o der Summo.
Da jedoch die Verhandlungen zur Sozialisieruńgsfrage Vorfuhrgebiihr fiir in durchgehenden
noch im Gange sind und bei aller Beschleunigung durch Ziigen dcklarierte Wagen fiir don
die in Frage kommenden Korpcrsehaften dooh nieht so Wagen . ......................................................=  1,50 Fr.
rcchtzeitig abgeschlossen werden konnen, dali m it der Abfertigungsgebuhr fiir jeden Wagen . . =  0,G0 „
Verlgngerung des am 31. Marz ablaufondon Kohlen- Schreibgebiihr fiir jede Deklaration zwci-
steuergesetzes darauf gewartet werden kann, schliigt . fach 2 X  30 .................................................. =  0,60 „
der AusschuG vor, die bisherige Steuor unveriindert , X)ło Wagen werden grnppenweise von einem Ab-
Jioch fiir kurze Zeit, hoehstens aber tiir ąechs Monat©,- sender an einen Empfangor, wio sie sieh in dem jewećllg
bestehen zu lassen. ‘  ̂ gesehlossonen Zuge befinden, zusannuen deklariert und

Diese Stellungnahme hat sieli der GroBe AusschuG cjcr J3et,rag auf einen der zugehorigen Frachtbriefe unter
des Eeichskohlenrats einstimmig angoschlossen. Die Angabe der dcklarierteii Wagen zahl mittels Unterwegs-
Reichsregierung teilt die Auffassung der genannten sach- gobulirenstempol in Eeelmung gestellt.

, yerstandigen Korperschaft, daB die Neuregelung der Dio entstchendon d e u t s e h e n  Zoliabfertigungs-
ICohlensteuer im engsten Zusammenhange stelit mit der kosten werden auf jeden Frachtbrief einzeln yermerkt.
Frage der kiinftigcn Gestaltung dor Kohlenwirtsohaft. g;0 hetragen:
Auch die Frage einer etwaigen bevorzugton stouerliehen , „  , ...“ , ,, F t j  i i i i i  i - i-m- i t ■■ 1- Statishseho Gebuhr fur je. ange-Behandlung der Hausbrandkohie, wolun nnlaBlich fru- r _ -m onn i. n m
herer Beratungen wiedorholt Wiinscho laut geworden , . f 11?..!10 ... .....................  0’nfl ' f,• i . . l ■■ i  ł  i ii i j- w 2. Yorfuliren, fur den Wagen . . . - .. ; — ■ 2,00 J tsmd, ist erneut orortert worden. Aber auch dieso Frago ■ TT...  , . ’ . . . „  *r, . , .
lgfit sich von dor kohlenwirtsehaftliehen Frago nieht 1 (l.eis[i,uilt’, ,.L1.15r ? a t r
trennen und durfte  gleiehfalls .im Zusammenhange m it * *  die F raohtbnefsendung . . . . =  1.00 Jh
der Neugestaltung der Kohlenwirtschaft zu rogeln sein. Preisunterbietung im AuBennandel.— Wiederholt ist
V o n e i n e r  A c n d e r u n f f  d e r  G r  u ń d l  a g e n  bereifcs auf die Klagen iiber deułsehe Preisuntcrbietungen
d e s  K o h 1 e n s t  e u e r g e s e  t  z e s i s t  d a h e r  in  auf den Auslandsmarkten hingewiesen’worden. Man mufi
dem  v o r l i e g e n d e n  E n t  w u r f a b g e s e h e n  annehmen, dafi dieser Mifistand heute in allen Landom
w o rd e n . mit hochwertiger Yaluta schwer empfunden wird. Wio

Was den Zeitraum der Yerlangcrung der Giiltig- die ■ „Mitteilungen aus dem Reichswirtschaftsministe--
keitsdauer des Kohlensteuergesetzes anlangt, so ist dieser rium^1) hier z 11 ausfiihren, leonnte dem vor allem da-
bis zum 30. September 1921 bemessen worden, einmal weil durch begegnet werden, dafi die cinzelnen Ausfuhrzweigc
bis dahin die Frage der Neugestaltung der Kohlenwirt- Yertretcr ins Ausland entsenden /oder dort bestellen,
schaft entschieden sein durfte, und ferner, weil dor go- dureh die sie dauernd iiber die Prei$verlialtnisse unter-
nannte Steuerausschufi des Reichskohlcnrats unter ein- riehtet werden. Es kommt in erster Linie darauf an,
stimmiger Billigung des Grofien Aussehusses des Redchs- dafi keine Angebote an das Ausland gemacht worden,
kohlenrats einer Verliingerung fiir einen grofieron Zeit- bevor nieht der Yerkaufer sieh einigermafien iiber die
raum wiederraten hat, „angesichts der vor sich gehenden auslandisehen Preise nnterrichtet hat, dann auch wohl
Veranderungen in der Weltwirtsehaftslage und im be- darauf, dafi die Preispriifungsstellen uber dic ausliin-
sonderen der Weltkohlenlage“, eine Erwagung, der die disehen Marktverhaltnisse genau Be^fieid wissen und
Reielisregierung sich nicht verschliefien zu diirfen keine Preise fesfsetzen,' die auch nur entfernt den Yor-
glaubte. Anderseits konnte aber der Zeitraum auch nicht wurf des „Dumping" aufkommen lassen konnten. Eine
kiirzer gewahlt werden, weil eine etwaige x\banderung Haupttatigkeit unserer Handelsauskunftsstellen im Aus-
der Grundlagen der Kohlenbesteuerung unter Beriick- lande besteht jetzt darin, jedem anfragenden deutsehen
siehtigung der Kohlenwirtschaft erst ausfiihrbar ist, wenn Geschaftsmann, der seinen Absatz steigern will. eine
die Neugestaltung der Kohlenwirtschaft endgiiltig fest- grofierc oder kleinere Anzahl von auslandiseheti Firmen
stelife und umfangreiche geraume Zeit beanspruchende oder Yertretern zu benennen, auf die sieh dann der 
Vorarbeiten erfordert. Strom der Angebote ergiefit. Dies erfordert viel Arbeit

Siegerlander Eisensteinverein, G. m. b. H ., Siegen. —  “ i.'1 '" 'irkt u n ter den heutigon Umstandon nicht segons-
In der Mitgliederversammlung des Vereins wurde be- reich, sondern vergrofiert eigenthen nur das Uebel.
sehlossen, infolge der unvermindert liohen Selbstkostcn Wenn anstatt dieser Stellen \  crtreter der einzelnen In-
von einer weiteren ITerabsetzung der Preise fiir Roli- dustrien am Platze selbst Auskunfte erteilen \\^irden,
und Rostspat abzusehen. Die Geschaftsstello wurde er- so konnten sie damit zugleich eine regelmafiige Prois-
inachtigt, den Yerkauf fiir das zweite Jahresviertel zu berichterstattung yerbinden,^ was natiirlich den Handels-
den letzten Preisen und Bedingungen aufzunehmen. auskunftsstellen nicht moglich ist.

Zollabfertigungsgebtibren fiir MInettesendungen an Eine Arbeitsgemeinschaft ftir den Maschinenbau.
der franzosisch-deutschen Grenze. — Auf Grund amt- Tnnerhallrder Reiebsarbeitsgenieinsehaft fiir die deutsehe
lieher Mitteilungen geben wir nachstehend eame Ueber- Eisen- und Metallindustrie ist in e*iner Yersammlung im
sieht iiber die Zollabfertigungsgebiihren, die boim Bezug fngenieurhause^ zu Berlin Miirz 1921 die „A r -
von Minette an der franzosisch-deutschen Grenze be- b e i t  s g e m e i iks e h a i t f ii r  d e n  M a s o n i
reehnet werden. b a u "  gegriindet worden, die unter Wahrung der Selb-

Bei der Erzausfuhr nach Deutschland werden fol- standigkeit der zugehorigen Organisationen wirtschaft-
gende f r a n z o s i s c h e  Gebiihren in Rechnung gestellt: liche Fragen der deutsehen Masehinenindustrie durc i

J  „ i i . . .  i •• Zusammenwirken von Arbeitgebern nnd Arbeitnehmern
' 1 g 1 ’ 1 Waren und ihre Losung forderu soli. In  der Arbeite-

otatistik fiir je angefangene m3 — 1500 kg — 0,25 Fr. gemeinschaft sind zusammengeschlossen: auf der Arbeit-
Stempel fiir stat. Gebiihren von 1 bis geberseite der V o r e i n d e u t s c h e r  M a s e h i n  e n-

......................=  P’®® b a u - A n s t  a 11 e n ais Spitzenorganisation aller w irt-
otempel fiir stat. Gebiihren von 10 bis  ̂ schaftlicheii Fachyerbande des Masehineribauos, auf Ar-

® ?"r ’ •. • • • ................................. • ®>20 „ beitnehmerseite: Christlicher Metallarb©if-ervorband, Ge-
jede weiteren angofangenen 300 Fr, . =  0,20 werkverein deutscher Metallarbeiter (Hirsch-Duńeker),

Absehreibung der Mengo von der Ausfuhr- Arbeitsgemeinschaft freior Angestelltenverbande (Afa),
erlaubms fiir dic Gesamtdęklaration . . — 2,00 „ Gewerksehaftsbund der Angestellten, Gcsamtverband

ermis fiir jede Deklaration . . . ... . =  0,60 „ deutscher Angestellten-Gewerksehaften, Zentralyerband
2. E i s e n  b a h n s e i t i g e  G e b i i h r e n :  der Heizer und Maschinisten, Deutscher Werkmeister-

Provision fiir yerauslagte Gesamtzollge- Verband.
biiliren bis 3 Fr. . . . . . . . . =  0,30 Fr. . ; ' '...... '—

von 3 bis 30 F r ..................................=  0,G0 „ l )  1921, 4. Marz, S. 28.
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Aus der italienischen Eisenindustrie. — Der Preis- 
riickgang fur K o h l e  hat. auch wahrend des Monats 
F e b r u a r  angehalten. Die Preise fiir dio von der 
italienischen Staatseisenbahn an die PrAyatŁndustrte ab- 
gegebenen Kohlen stellten sieh seit dem 1. Januar 1921 
wie folgt:

am ab ab ab
i. Jao. 15. Jan. 1. Febr. 20. Febr.
L. je t L. je t I>. je t L. je t

WestfaHsche Schlffskohle . 550 -<80 380 320„ Oaskoblc . . . 530 460 380 300WcsłfaiJschcr Huttenkoks . 760 560 520 520Oberschlesische SchifTikohle 550 480 380 300„ Oaskohlo . , 530 460 380 300Oberschleslscherliattenko ŝ 720 600 470Belghcho Kohle................ 500 420 320 300EngHacher Anthrazlt . . . . 660 600 550

Auch dio Preise fur W a 1 z e r z e u g n i s s e haben 
eino weitere leiehte Abschwachung erfalii'en, und 
sehwanken fiir Stabeisen, Bandeisen, Trager, D raht usw. 
etwa zwischen 130 und 150 Lire je 100 kg jo naeh 
Umfang des Abschlusses. Auf den Preisriickgang hatte 
das stets zunehmcnde Angebot anslSndischer Firmci) 
sichtlichen EinfluB.

Yon dem Wirtechaftsriickgange, iiber den ganz all
gemein geklagt wird, ist uaturlich auch Italien nicht 
verschont geblieben. Yerscharft wurde er noch durch 
die sozialen Kampfe zwischen Arbeitgebern und Arbeit- 
nehmcrn, die noch immer niclit zur Bubo gokónimen sind. 
Das von der Regierung eingebrachte G e s e t z  u b e r  
d i e  I n d u s t r i e k o n t r o  11e d u r c h  d i e  G e  - 
w e r k s c h a f t e n 1) sollte bcschwiohtigend wirken und 
den endgiiltigen Frieden bringen. Fs seheint aber, daB 
das Gesetz im Gegenteil neue Zwistigkcdto.ii herauf- 
beschwort. Allrnthalben setzen Bestrebungcn ein, gegen 
das Gesetz Stimmung zu machen; Reden und eingebrachte 
Entschliefiungen lassen keinen Zweifel darufier, daB man 
allgemein die Einfuhrung dies;s Gesetzes ais ein Ungliick 
fiir Italions gesamte Industrien halt. Es ist fraglich, 
ob angesichts dieser Stromung die Regierung bei den 
A olksvertretern die Mehrheit zur Annahme des Gesptzes 
erhalten wird.

Franzósisch - Itallenlsches Wlrtschaftsbiindnis. —
Zur 1-rage eines engen Wirtschaftszusainmenschlusses 
zwischen Italien und Frankreich sehreibt die aialłomsche 
Zeitsehrift „Jl Sole" yom 5. Marz 1921 wortlich:

„Seit einiger Zeit wird in der franzosischen Presse, 
und von dort aus auch in der unsrigen, eino lebhafto 
Wąrbctatigkeit zugunsten einer neuen wirtschaftlichen 
 ̂ereinigung mit Italien gefiihrt. Diesem gewifi will-, 

kommęnen Gcdanken konnen wir uns nur mit Begeiste- 
rung ansehliefien, vorausgesetzt, daB es sich um eine 
\  ereinigung und um Vereinbarungen zwischen gleieh- 
bercchtigten Landern und um vollkommene Gegonseitig- 
keit in der Behandhmg liandelt. In  Wahrfccit sind dio 
Yerhandlungen, die nach dieser Richtung lun bisher 
schon gefiihrt wurden, und die Mafinahmen der fran
zosischen Regierung in Zoll- und Aus- und E infuhr- 
angelegenheiten -wenig ermutigend. Der „Sole" hatte 
sich schon vor einiger Zeit- iiber .Mafinahmen beklagt, 
die Italien einen sehweren Schlag versetzt haben, 
wie z. B. das Ausfuhrverbot fur Schrott und phosphor- 
haltige Schlacke und die Anwendung aufiergewohnlich 
hoher Ausfuhrzolle, wenn ausnahmswoise einmal das Aus- 
fuhrverbot aufgehobeu wurde.

In  einem in der „La France et le Marchś italien" 
ł eroffentlichten mit Rene Chavagnes gezeichneten Auf- 
satze, unter der Ueberschrift: „Fiir ein franzósisch - 
italienisches Wirtschaftsbiindnis“ wird behauptet, dafi
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die Maschinenindustrie Italiens Mangel an Roheisen und 
Stahl habe, und daraus der Schlufi gezogen, daB der 
italienisehe Markt ein vorziigliches Absatzgebiet fiir 
franzosische Eisenerzeugnisse jeder A rt darstellc.- Dis 
ware allerdings an die Bcdingung geknupft, dafi Italien 
„unsercm Roheisen, Stahl, den Eisenlegierungen und den 
anderen Eisenhalbfabrikaten eine vorzugsweise Beliand- 
lung zuteil werden licfie, und daB unsere franzosischen 
Industriellcn sieh der Miihe unterzogen, Handelsvertreter 
nach Italien zu schicken usw.“

Audi bei den jiingsten Verhandlungen in Paris 
wurde von den Franzosen darauf gedrangt, Zollerleiehte- 
rungen und gewisse Zusięherungen auf einen bestimm- 
ten Abschlufi zum Ankaufe franzosischer Eisenerzetig- 
nisse seitens Italiens zu erhalten, wofiir man uns zum 
Entgelte Kohle geben wollte und Schrott. letzteren frei 
von Ausfuhrzoll.

Wir befinden uns also, wie man sieht, auf dem 
Boden vollkommenśter franzósisch - italienischer Zu- 
sammenarbeit, — nur dafi dabei Italien Frankrcicli 
untergeordnet ■ is t!

Die Behauptung, dafi die Maschinenindustrie Italiens 
augcnblicklich an Eisenerzeugnissen Mangel leide. ist 
geradczu ungeheuerlich, aber um so bemorkenswerter. 
ais sieli diese Behauptung in einer Rundschau findet, 
welche das amtliche Organ der „italienischen'1 Ilandels- 
kammer in Paris ist! Unsere Eiscnl iii t  ton Industrie hat 
eine mindestens dreimal grofiere Leistungsfahigkeit, ńl< 
es der heutige Verbrauch vcrlangt, der Krieg hat dies 
glanzend bcwicsen. Tnfolge der augenblicklichen ICrisis 
sind heute die groBen Werke in Bagnoli, Piombino und 
Seryohi geschlossen. Yon den Hochofen auf Elba ist 
nur einer in Betrieb. In  Ligurien und der Lombardei 
arbeiten die Werke nur auf halbe Erzeugung, so in 
Savona, Bolzaneto, Sesto S. Giovanni, Rogorcdo usw.

Dic heutige Wirtschaftslage ist geradczu eineKrisis 
des Yerbrauches. Niemand kauft mehr und dio Laser- 
bestandc in den Eisenhuttenwerken hiiufen sich an. In 
solcher Lage wurde eine jede Erleichterung, welche der 
fremden Einfuhr gewahrt- wird, eine weitere ■ Yerringd- 
rung^ der schon eingcschrankten Erzeugung bedeuien. 
und in weiterer Folgę Eutlassungen und Arbeitslosigkeit.

Man mufi daher mit grofiter Vorsiclit an den Ab- 
sehlufi neufer /wirtschaftlicher Yereinbarungen licran- 
treten. W ir leugnen nicht dereń Zweckiuafiigkeit, man- 
clics Mai auch geradczu Niitzlichkeit, nber es ist erforder
lich, dafi diejenigen, welche mit diesen Verhandlungen 
betraut werden, wirklicli sachverstandig sind, den Gegen- 
stand, den sic zu behandeln liaben, von Grnnd auf 
kennen, und es venneiden, Erleichtorungen zuzugestehen, 
welche fiir unsere heimische Industrie Gefahren bc- 
deuten."

GuBstahlwerk Witten in Witten a. d. Ruhr. — Das
Unternehmcn war im Geschiiftsjahre 1919/20 vielfąchen 
Storungen unterworfen, dio hauptsaehlich durch die un- 
sichere politisehe Lago, Lohnbcwegungen und die ganz 
unzulangliehe Brennstoffversorgung hervoi'gerufon wur
den. Die Rohstahlerzeugung ging weiter zuriiek. AnAr- 
beitslohnen wurden 14959774,45 J t  gegen 8060567,38./!' 
im Vorjahrc verausgabt. Das A k t i o n k a p i t a l  
wurde um 6,5 Mili. J i  auf 13 Mili. Jk e r h o h t .  -  
Einśchiiefilich 455 126,81 M  Yortrag und 1 647 150,01 Jl 
Zinseneinnahmen ergibt sich ein Rohgewiinn to ii
15 947 169,24 J i.  Naeh Abzug yon 7 427 745,83 Jć all
gemeinen Unkosten und 530 496,62 J i  Abschreibuiig«i 
verbleibt ein Reingewinn von 7 988 926,79 JL  Hiervo» 
werden 2 Mili. ,M fiir Erncuerungen und 1,6 Mili. J i  f8r 
Wohlfahrtszwoekc yerwandt, 3,9 Mili. Jk Gcwinn (30«vi 
gegen 15## i. Y.) ausgeschuttet und 488 926,79 M  auf 
neue RechnUng vorgetragen.
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Bei dem grofien Mangel zuierliissigor Lohnerhcbungen 
ist es sehr zu begriiBen, daG das Statistisoho Reichsamt 
fur den Monat Eebruar 1920 eine Lohn- und Gehalts- 
erhebung im Bereich der Reiehsarbcitsgemeinschaft der 
deutschen Eisen- und Metallindustrie veranstaltot hat. 
Aus den umfangreichen, in Band 293 der Statistik des 
Deutschen Reiches yeroffentlichton Ergebnissen teilen 
wir nachstehend das Wichtigste mit.

Im Gegensatz zu don meistcn ubrigen Gewerbe- 
gruppen ist die Z ah l d e r  y e rs ic h e r te n  B e tr ie b e  nach 
der Statistik der E isen - und M eta li - B eruf sgenossen  ■ 
Sehaften trotz des Verlustes von ElsaB-Lothringen von 
1913 bis einsehlieĆlich 1919 um etwas mehr ais 1 % auf 
61380 gestiegen, wahrend dio Zahl der beschaftigteu 
Arbeiter gleichzeitig eine goringfiigigc Abnahme um rd.
1)4 % auf 2 072 049 Personen aufweist und die gezahlte 
Lolmsumme yon 2868,85 auf 8088,24 Millionen Jl empor- 
geschnellt ist. Im einzelnen ergibt sich foigende Uebersicht:

Lohne in der Eisen- und Metallindustrie.
1913 bis 1919 sowohl die Zahl der Betriebe um 2434 =  5 % 
ais aueh dio Zahl der Arbeiter um 98 678 =  5 % zu- 
genommen.

Der groflon Bedeutung der Eisen- und Metallindustrie 
im deutschen Wirtschaftsleben ontspricht der Umfang 
der a m tlic h o n  L o h n o rh eb u n g  vom  F e b ru a r  1920 
in dieser Gowerbegruppc. ErfaBt wurden im ganzen Reich 
3185 Betriebe m it 783 940 Arbeitern und 127 475 Ange- 
stellten. Vorgliehen mit dor Statistik der Berufsgenossen- 
schaftcn fur 1919 sind das 5 % der Betriebe und 38 % 
der Arbeiter, vorgliehen mit der Statistik dor Gewerbe- 
aufsichtsbeamton 6 % der Betriebe und ebenfalls 38 % 
dor Arbeiter. Die Erhebung hat demnach mehr ais ein 
Drittel aller Metallarbeiter erfaBt. Ihre Ergebnisse durften 
daher fiir eino Erkenntnis der tatsachliehon Lohnverha.lt- 
nisso in der Eisen- und Metallindustrie vollkommen aus- 
reiclien.

1 • ' 
Berufsgenossen.schaften

Z a hi der rer- 
eicherten Betriebe

Zabl der Tcrsicherlen 
Personen *)

Lobnsumiue
insgesamt

1918 1919 1913 1919 1913 1 1919 
(Millionen- Mark)

1. Bg. der Feinmechanik und E lektro technik .
2. Suddeutsche Eisen-’und Stahl-Bg. . . . .
3. Sudwestdeutscho Eisen-Bg................................
4. Hutten- und Walzwerks-Bg..............................
ó. Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Bg..
6. Sachsisch-Thuringische Eisen- u. Stahl-Bg. .
7. Nordostliche Eisen- und Stahl-Bg.................
8. Schlesische Eisen- und Stahl-Bg................ ....
9. Nordwestliehe Eisen- und Stahl-Bg...............

10. Suddeutsche Edel- und Unedelmetall-Bg. .
11. Norddeutsche Metall-Bg............................ .... .

8 726 
13 561 

829 
216 

8 872 
6 589 
8 790 
2 377 
6 650 
2 758 
4 284

9 988 
12 592 

537 
219 

9 225 
6 597 
9 510 
2 291 
6 546 
2 756 
4 125

305 809 
256 355 
*75 423 
211 751 
285 188 
195 175 

*148 670 
*123 841 
*190 414 

*89 770 
157 075

300 213 
249 812 

47 548 
227 809 
282 404 
203 076 
153 268 
127 176 
203 130 

72 108 
145 445

2)532,0l 
. 319,72 

107,10 
2)367,59 
s)403,83 

249,30 
190,47 
138,80 
271,04 

9S,00 
184,87

2)1341,9l 
911,39 
174,30’ 

2)1255,09 
2)1159,50 

715,26 
576,25 
437,82 
802,55 
238,75 
475,42

Summo 63 652 •64 380 2 105 537 2 072 049 2868,85 8088,24 i

Scheidet man alle handwerksmaBigen Betriebe aus, 
tlic-der Geworbeaufsieht nicht unterliegen, so tr i t t  der 
Aufschwung der eigontlichen Eisen- und Metallindustrie 
wahrend des Krieges und ihre bewunderungswurdig 
schnelle Umstellung auf dio Friedensarbeit besonders 
deutlich hervor. Nach den Berichten der Geworbeauf- 
sichtsbeamten waren in der Eisen- und Metallindustrie 
nn Betrieben und beschaftigten Personen yorhanden:

In  der Statistik .yerwortet wurden Angaben iiber 
653 350 Arbeiter, die sioh wio folgt auf die einzelnen Ge- 
sehleohter, Altersstufen und Lohnfonncn yerteilen:

Gewerbezweige
Zahl der Betriebe Zahl der Arbeiter

1913 1919 1913 1919

| Walz- u, Hammer- 
| werke . . . .

Metallbcarbeitung 
i Industrie der Ma- 

schinen, lu stru  - 
mente u. A.ppa- 
rate, Anlagen 
zur Herstellung 
clektr. Akku- 
mulatorcn . .

366 
25 334

23 291

351 
26 135

24 939

13S 198 
680 107

1 173 481

116 553 
660427

1 313 484
Summę 48 991 51 425 1 991 786 ? 090 464

Gesclilecht und Alter 
der Arbeiter

Zahl der 
Zeit- 

Ićiliner
Zahl der 
StUck- 
li51mer

Zusammeji

J Mannliche Erwachsene.
(uber 18 Jahre) . . . 

j Mannliche Jugendliche 
(unter 18 Jahren) . .

308 418 

19 467

244 102 

10 879

552 520 

30 346

Mannliche uberhaupt 327 885 254 981 582 800

Weibliche Erwachsene 
(iiber 18 Jahre) . . . 

Weibliche Jugendliche 
(unter.-18 Jahren) . .

20 417 

4 719

35 532 

3 810

01 949

8 535

Weibliche uberhaupt , . 31 130 39 348 70 484

Mannliche und weibliche 
z u s a m m e n .................- 359 021 294 329 653 350

Hiernaeh hat im Gegensatz zu den meisten ubrigen 
Gowcrbegruppon in der Eiseu- und Metallindustrie yon

1) Soweit dio Angaben aus den Yerwaltungsberichten 
Berufsgenossensehaftcn zu entnehmen waren, sind 

nieruntcr nur die der Z w an g sy e rs ich o ru n g  unter- 
■wgenden Arbeiter (und Betriebsbeamten) aufgefuhrt, in 
uen mit * bezeichneten Fallen dagegen fKimtliche ver- 
sichcrtcn Personen (einschlieBlich der freiwillie Vcr- 
"'cherten).

Lohnsummen fiir die der -Zwangsversicherung 
uuterliegendon Personen; im ubrigen enthalten die Lohn- 
TOtnmcn die Entgelte samtlieher Ycraicherten.

Hiernaeh herrselien die mannlichen erwachsenen Zcit- 
lohner in der Eisen- und Metallindustrie bei weitein yor. 
Die weiblichen Arbeitskrafto stellen sich uberhaupt nur 
auf 11 % der Gesamtzahl. Auf Jugendliche unter 18 Jah 
ren entfallen bei den weiblichen Arbeitskraften 12 %, boi 
den mannlichen nur 5 %. Reehnet man die mannlichen 
und weiblichen Arbcitskrafje zusammen, so uberwiegt 
der Zeitlohn mit 55 %. Bei den Mannern ist der Anteil 
der Zeitlohner etwas groBer, bei den Frauen horrseht da
gegen der Stiicklohn yor.

Um ein U rteil uber die L o h n seh w an k u n g en  
innerhalb des ganzen Reichsgebietes zu gowinnen, werden 
nachstehend die niedrigsten und die hochsten Durch- 
schnittslohne fiir die wichtigsten Borufsarten zusammon-

*
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geatellt. Der Auszug beschriinkt sioh auf die mannlichcn 
erwachsenen Arbeiter uber 18 Jahre.

Berufsari Zeitlohn Stilcklohn
Bohror ................ <! O £3 162 bis 453 Pf. von1179 bis 518
D rcher . . . . .  
.Foriner fur Eisen

160 „ ‘168 II ii 221 a 541

und Stahl . . 
Formor fiir R ot

ł» 201 „ 590 ii Jl 225 a 653

und GclbguB . 219 „ 434 ,, ,, 268 '559
F r i i s c r ................ »» 128 „ 467 ii ii 224 ii 535
G ie lJe r................ ft 169 „ 443 li a 218 ii 591
H o iz e r ................ »» 168 „ 460 a 220 ii 496
Hilfsarbeiter . . 
Hochofen- u. Hut-

»ł 129 „ 406 a ii 113 »i 512

tenbetriebsarb. »» 268 „ 557 262 ii 502
Kleindrehcr . . . 188 „ 462 a 242 ii 556
Monteure . . . . 192 „ 5 2 3 a Jl 176 li 553
Schlosser . . . . ,, 161 „ 456 »i ii 179 ii 539
Schmiede . . . . ?» 169 » 578 li ii 204 546
Werkzeugmacher. >> 155 „ 637 li ii 220 „ 555

Mit Ausnahmc der Hochofcn- und Hiittenbetrieb a- 
arboiter in der Untor- und Obergrenze, dor Hilfsarbeiter 
und Monteure in der Untergrenze und der Werkzeug- 
inaeher in der Obcrgrenze iat der Stucklohn durcliwcg 
hoher ais der Zeitlohn. Der im Stucklohn liegonde Anrciz 
zu erhohten Leistungen iat daher nicht nur fur die deutsohc 
Volkswirtschaft, sondern auch fiir die Arbeiter selbst 
von orhęblichcr praktischer Bodeutung. Die Schwąn- 
kungen der durchschnittlichen Stundenlohnc sind iiber - 
raschejid groB: hoi don gonanntcn 14 Berufsarten erreicht 
dio Obergrenze durehschnittlich im Zeitlohn das 28/ 4faehe 
und im Stucklohn das 23/3fache der Untergrenze. Die 
zahlreichen Tarifabschlusse haben also nioht den vielfach 
erwarteten Ausgloieh der Lohne herbeigefuhrt.

Dio starken Lohnschwankungen werden erst orklarlich, 
wenn man die einzelnen E rh e b u n g so r to  beriicksichtigt. 
Die Untergrenze fiillt fast auaschlicGlicli nach kleinen 
Orten, die unmittelbar in landwirtschaf tlielieii Uober- 
achuBgebieten oder wenigstens in ihrer Niihe liegen. 
Damit hangi Im allgemeinen dio Moglichkcit einer billi- 
geren, Lobonsweiso und entsprechend niedrigerer Lohne 
zusammen. Anderseita behaupten Mannheim und das 
rhcinsch-wcstfaliaeho Industriegebiet unbestritten die 
Obergrenze in der Entlohnung der Arbeitakraft. Die 
boaonders groGc auch in den Dorfern vorhorrachendo 
Teuerung dieses Gcbictea gibt dafur eine hinreichcnde 
Erklarung.

Die Stundenlohnc allein geben noch keine ausreichende 
Vorstellung von den tataachlichen Arbeitsverdionstcn, 
die von der A rb o its z e it  mindestens ebenso atark ab- 
hiingcn wie yom Lohnsatz fiir die ublicho Arbeitsstunde, 
In umfangreichon Zahlentafeln werden daher neben 
den durchschnittlichen Stundenlohnen auch dio durch- 
schnittliohen T e rd ie n s to  w ah ren d  v ie r  Woehen 
im Zeit- und Stucklohn gesondert aufgcfiihrt. Ein Aus
zug fiir dieselben 14 BeruiBirten wird nachstehend eben- 
falls mit der Beschriinkung auf Erwachseiie mannliche 
Arbeiter iiber 18 Jahre und dio E'allo mit mindesteiis 
drei erfaGten Arbeitern geboten.

Bernfsart Zeitlohn Stucklohn
Bohrer . . . . von 247 bis 857 ,« von 311 bis 980.«
Dreher . . . .  
Form er fiir Eisen ” 318 » 897 » ii 335 >• 993 „

und Stahl . . 
Formor fiir R ot

II 308 ” 1042 ” ii 430 II 1177 „

und Gelbgufl . II 403 832 ii 11 486 II 1050 „
Frasor ................ ,, 248 ii 872 ii 427 II 995 „
GieGer . . . . ii 319 ii 1222 it ii 412 II 1134 „

ii 310 M 1127 ii 524 978 „
Hilfsarbeiter . . 
Hochofen- und 

Huttenbotriebs-

ii 261 ”, 790 ii a 205 ii 961 „

arbeiter . . . 539 II 1514 a a 483 ii 1100 „
Kleindrehcr . . a 357 848 a ii 394 II 1057 „
Monteure. . . . 358 II 1231 a li 329 II 1043 „
Schlosser . ti 269 ii 1008 ii 336 II 1007 „
Sćlimiedo . . , a 309 ii 1034 »i 11 406 II 1077 „
Werkzeugmacher • 1 296 II 964 11 ii 417 II 1047 „

Hiernach sind auch dio durchschnittlichen Verdieustc 
wahrend vier Woehen im Stucklohn fast durchweg hoher 
ais im Zeitlohn. Eino Ausnahmc machen nur solche Be
rufsarten, fur die der Stucklohn keine Bedeutung hat, 
wie die Hilfsarbeiter, dio Hochofen- und Iluttonbetriebs- 
arbeiter, die Heizor, Giefier und schlicGlieh auch die yiel- 
faeh im AuGendienst beschiiftigten Monteure, bei denen 
der Zeitlohn wegen der Anrechnung dor Fahrtdauer bei 
weitem vorhorrseht. Die Schwankungen der durch- 
schnittlichcn Vordionsto wahrend vier Wochon sind gróBer 
ais diojonigen der durchschnittlichen Stundenlohnc, weil 
in ihnen auoh die -yerschiedenen Arbeitszeiton zum Aus
druck kommen. Im Durchschnitt fiir dio 14 Berufsarten 
betragt dio Obergrenze im Zeitlohn das 3ł/a^nclie UIU* 
Stucklohn das 22/3fache der Untergrenze.

Orte
i (Nach der Zahl der Einwohner 

geordnet)

Schlosser Masohinenarbeiter Hilfsarbeiter
Durchschnlttlieher

Standenlohn Lolinsteige* 
rung 1914 
bis 1920 

(1914 = 100)

Durchschnittlioher
Stundenlohn Lohnstelge- 

rung 1911 
bis 1920 

(1914 =  100)

Durchschnittllcher
Stundenlohn LohnEtelge- 

rung-1914 
bis 1920 

(1914 Ł 100)
Juli
1914
PI.

Februar
1920
Pf.

Juli
1914
Pf.

Februar
1920
Pf.

Juli
1914
Pf.

Februar
1920
Ff.

B e r l i n .............................. 7 5 361 481 57 328 5 75 52 312 - 600
Hamburg . . . . . . . 80 337 421 50 320 640 45 3 02 671
K o ln .................................. 66 385 583 50 365 730 4 5 337 749
M u n c h e n ..................... .... 60 363 605 4 5 344 764 35 312 891
D r e s d e n .......................... 55 366 665 50 312 624 30 303 1010
B roslau .............................. 00 . 269 489 50 251 502 35 242 691
Essen..................... .... 67 378 564 60 3 80 663 45 342 760 !
Frankfurt a. M. . . . . 71 364 513 56 335 598 40 314 785 |
D u s s e ld o r f ................. .... 68 408 600 63 374 5 94 35 358 1 1023
Niirnberg . . . ■ : . , . 50 391 782 40 374 935 33 349 1058
HannoYpjr . . . . . . . 65 317 4 88 60 305 508 30 309 1030 •
S tu ttgart . ...................... 57 399 700 53 351 662 42 324 771
C h em n itz .......................... 60 331 552 50 313 626 30 322 1073

55 294 535 46 275 598 39 266 682
S te t t i n .............................. 56 337 602 50 356 712 38 3 14 826 i

\ Mannheim ..................... 65 450 692 55 392 713 45 3 93 873 i
1 K i c i .................................. 66 352 533 56 325 5 80 4 6 3 1 8 691
! Halle 65 253 389 50 251 502 4 0 2 08 520
: O a s s e l .............................. 65 349 . 537 60 316 527 40 319 79S

Hagen i. W. . . . . . 52 J 3 38 650 35 304 869 30 295 9S3

Durchschnitt 63 | 352  | 5 59 52 329 633 39 312 800
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freie Unterlagen fiir don Gesamtinhalt des Bandcs zur 
Verfugung gcstandcn haben, giinstige Sohliisse zu. 
Etwaigc kleine Lueken in den einzeinen Verzeichnissen 
fur kunftige Ausgaben des Buches ausfullen zu helfen, 
wird vorwiegend Aufgabe der beteiligten Industrie- 
gruppen und ihrer Fachverbande sein. H;

A lb re c h t, E. J ., 5)t.»Qug.: ;Die F lu B m eta lle  im 
B r i i c k e n b a u ,  insbesondere ihre Einfuhrung. (Mit 
18 Abb.) Leipzig: Wilhelm Engelmann 1914. (3 BI., 
30 S.) 4°. 21,60 Jl.

A m onn , Alfred, Dr., o. o. Professor an der Deutsehen 
Uniyersit a t  in P rag: Die H a u p t  p r o b 1 em e der S o z ia  1 i - 
s ie ru n g . Leipzig: Quclle&Meyer 1920. (111 S.) 3°. 5 Jl.

(Wissenschaft und Biidung. Nr. 159.)
B a c tz , Konrad, Prof., ®ipI.-Q;ng.: Ein neues P rin z ip  

fur D am pf- und G as tu rb in en . Mit 24: Fig. im Test
u. auf 1 Taf. Leipzig: Otto Spamer 1920. (4 BI., 80 S.) 
8°. IG,80 M.

B eh n sen , Henry, Dr., und Dr. Werner G enzm er: 
V a lu ta -E le n d  und F rie d e n sv e r tra g . Leipzig: 
Felis Meiner 1921. (72 S.) 8°. 5,50 Jl.

Vgl. St. u. E. 1921, 20. Jan ., S. 100/1.
B en d er, A., Gewerberat Dr.: Der S ch u tz  der gewerblieh 

tatigen K in d e r  und j ug en d lich en  A rbę i te r . Berlin: 
Julius Springer 1920. (56 S.) 8°. 6,80 .11.

Fortschritte des Kinderschut7.es und der Jugend- 
fursorge. Jg. 2, H. 4.

B e n ra tli, Alfred, Dr., a. o. Professor a. d. Universitat 
Bonn: C hem ische  G ru n d b eg riffc . Berlin u. Leipzig: 
Yereinigung wissensehaftlieher Yerleger, W alter de 
Gruyter & Co., 1920. (144 S.) 8°. (16°). 4,20 Jl.

(Sammlung Goschen. 804.)
B e trie b s-B iic h e re i, Elsners, hrsg. von Dr. jur. T a n z le r  

und S)ipl.<3l>0- Sorge. Berlin (S. 42): Otto Elsner, 
Verlagsgesellsehaft m. b. H. 8°.

Bd. U . R c ich s-B in k o m m en b estcu e ru n g . Ein- 
kommensteuergeeetz vom 29. Marz 1920. Kijrper- 
schaftssteuergesetz voni 30. Marz 1920. Kapitalertrag- 
steuergesetz vom 29. Marz 1920. Landessteuergcsctz 
yom 30. Marz 1920. Testausg. mit Einfiihrung, Inlialts- 
angabe und Saehreg. vorsehon von W. B cuck , Steuer- 
Syndikus des Yereins deutscher Eisen- und Stahl- 
industrieller (Norddcutsche Gruppe), Berlin. 1920. 
(144 S.) Geb. 12 Jl (nebst Sortimenterzuschlag). 

B e tr ie b s ra te g e s e tz , Das. Tcstausg. m it e. Anh.: 
Wahlordnung. Berlin: Zentralverlag, G. m. b. H.,
1920. (46 S.) 8°. ,2,50 Jl.

B e tr ie b s ra te g e se tz  vom 4. Februar 1920 nebst Wahl
ordnung vom 5. Februar 1920 m it kurzeń Erl. fur die 
Prasis von Dr. jur. Heinrich W eides. Liliput-Ausg. 
Nieder-Ramstadt bei Darmstadt: Carl Maleomes — 
Franz Siemenroth (1920). (192 S.) 32°. Geb. 7,75 Jl. 

B ey seh lag , Rudolf, Diplom-Bergingenieur: Neue und 
alte W ege der B ra u n k o h le n - und S ch ie fe r-Y er- 
sehw elung . 2., erw. Aufl. der „Entwicklung der 
Sehwelindustrie‘V Mit 50 Testabb. Berlin: Wilhelm 
Ernst & Sohn 1920. (VIII, 165 S.) 8°. 28 Jl.

B ond, A. R.: Bei den H elden  der T echn ik . Deutsche 
Ausg. von M. P a n n w itz , durchges. yon Ing. Alex 
B u ttn e r . Mit 24 Taf. u. zahlr. Abb. im Text. 3. Aufl. 
S tuttgart: Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde 
(Geschaftsstelle: Franckh’sche Yerlagshandlung) 1921. 
(222 S.) 8°. Geb. 19,50 J l:

B oom , Emil v a n  d e n ,  Dr.: Z u sam m en b ru eh  und 
W ied e rau fb au . M.-Gladbach: Yolksyereins-Yerlag,
G. m. b. H.r 1920. (60 S.) 8°. 4,80 X .

B o sh a r t , August, ®tpl.«3ng., in Augsburg: S traC cn- 
bahnen . Mit 72 Abb. 2., verb. Aufl. Barlin und Leip
zig: Vereinigung wissensehaftlieher Verleger, Walter de 
Gruyter & Co., 1920. (132 S.) 8" (16°). '4,20 Jl.

(Sammlung Goschen. 559.)
S a n tz , Adolf, Oberingenieur in Berlin: S a n tz -M u lti-  

p l ik a to r ,  D. R. G.M. Kleinste, das gesamte Zahlen- 
reieh umfassende Reehentafel zum unmittelbaren Ab- 
lesen des Ergebnisses aller Langen-, Flachen-, Inhalts-, 
Gowichts- und Prois-Bereohnungen, wie uberhaupt der 
Multiplikation und Division belicbig vieler Zahlen. 
Berlin: Julius Springerl920. (X, 202 S.) 8°. Geb. 30 .11.

Vere!ns-Nachr!chten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Auszug aus der Niederschrlft Uber die Sitzung des Vor- 
standes und Vorstandsrates am Freltag, den 4. Marz 1921, 

vormittags 10 Uhr, im Geschaftshause zu Dusseldorf.
A nw esend  sind  vom  V o rs ta n d : Generaldirektor

®r.«3(ng. e. h. A, V ógler, M. d. R. (Vorsitz), Sr.-gitg; e. h. 
Dr. W. B eum er, Generaldirektor P. B ochm , General
direktor $ipl.«3ltg. E. B ó h rin g e r , Geh. Kommerzien- 
ra t ®t.«Qng. e. li. M. Bo kor, Direktor Bergasscssor 
Fr. B u rg e rs , Generaldirektor 2)r.*Qng. C. Canaris, 
Direktor W. E ssc r , GeneraMircktor Bergrat A. Grob- 
le r , Generaldirektor 2>r.*Qng. c. h. K. G rosse, Direktor 
K. H a r r ,  35r.>3t'g- R- K rie g e r , D irektor M. Kiiper, 
Generaldirektor$r.*§:ug.e. h. R e in h a rd t ,  Kommerzieu- 
ra t ®C.«3ng. ®-h. P. R eusoh , ICommerzienrat Ii. Roeh- 
lin g , 2)r.«3ng. e. h. E. S c h ró d te r , Kommerzienraf 

ySr.-ljng. c. h. Fr. S p rin g o ru m , Direktor Sr.-gng.
O. W edom eyer, Ganeraldirektor ®r.*3ng- c. li." O. Fr. 
W ein lig , Direktor Sr.*3»g- K. W en d t, Sr.^ng. 
S. G. W ern e r , Generaldirektor a>r.*3fng. o. h. 
A. W iecke, Generaldirektor Bergrat S>r.-Qtig. c. li. 
Fi-. W in k h au s , Direktor 2)ipI.-Qlig. W ir tz , Geheimr.it 
Professor Dr. F. W u st; 

vom  V o rs ta n d s ra t :  Generaldirektor a. D. Dr. H. Hil- 
ben z , D irektor Fr. S a e f te l, Bergrat R. Seidcl, 
Generaldirektor a. D. H. V eh ling ; 

ais G aste  (zu den Nachmittagsveranstaltungen): Professor 
A um und , Direktor W. E ile n d e r , Direktor K. Ger- 
w in, Dr. H off, Direktor ©r.-^ltg.-Fr. Springorum ; 

yon der G e sc h a fts fu h ru n g : 2)r.*Qltg. O. Petersen , 
K. B ic rb ra u e r , Sr.«Qng. C. G eiger, St.»5;Ug. A. Meu- 
th e n ,  ®r.«3ug. M. P h il ip s , 'D r^ltg . K. Runimol,
2)iiif.=3Jitg. B. Wc-iBenberg.

T ag eso rd n u n g :
1. Geschaftliehes.
2. Verteilung der Aemtor im Vorstande fiir tlas Jahr 

1921; Wahl der Reehnungsprufer.
3. Neuwahl des Vorstandsausschusses.
4. Vorlage der Abrechnung fur das Gesehaftsjahr 1920.
5. Festsetzung des Voransehlags fiir das Gesohafts- 

jahr 1921. v
6. Aussprachc iibor Tag und Gestaltung der nachsfcen 

Hauptversammlung bzw. einer Gemeinschaftssitzung 
samtlieher Fachaussehusse.

7. Besprechung betreffend Ausgestaltung der Foch- 
aussehusso.

8. Ausspracho uber die Lage der eiscnhuttenmannischen 
Institute und dio Sichcrstcllung des eisenhutten- 
mannischen Unterriehtes an don Technischen Hocli- 
schulen und Bergakademien (Bericht der Hochschul- 
kommission).

9. Anregung betreffend Herausgabe einer „Gcmein- 
faBlichen Darstellung der Geschichte des Eisens".

10. Rheiniseli-Westfalische Maschinon-Ausstellung 1922.
11. Vorschiedenes.
12. Bcsichtigung der yorlaufigen H eim stattc des Kaiser- 

Wilhelm-Instituts fur Eisenforschung, Dusseldorf.
13. Die Reform der Technischen Hochschulcn. Bericht- 

erstatter: Herr Professor A u m u n d  aus dem PreuBi- 
schen Kultusministerium.
Vor Beginn der Verhandlungen begriiBt der Vor 

sitzende dio in der lotzton Hauj:>tversammlung gewahltcn, 
zum orstcnmal an einer Vorstandssitzung teilnehmenden 
n eu en  V o rs ta n d sm itg l ie d e r , darunter den Vorsitzen- 
den des Vereins deutscher Ingenieure, Herrn General
direktor ®r.*Qng. e. h. R e in h a rd t .

E r weist sodann darauf hin, daB dio auf Grund ‘eines 
Vorstandsbeschlusses nach einem Eatwurf der Professoren 
L an g er und F a h rć n k a m p  von der BildgieBerei der
A.-G. Lauchhammer in Eisen gegossene G edcnktafel 
f i ir  d ie  im K rie g e  g e fa llen o n  M itg lied e r in der 
Eingangshalle des Vereinshauses aufg'estellt worden sei. 
Der Aktiengesellschaft Lauchhammer und ihrem Leiter, 
H errn Generaldirektor Sr.*3fnfl. o. h .W ioeke, gebuhre der 
hcrzliche Dank des Yereinsfiir die Uebornahme des Gusses
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imdlióhe Anerkennung fiir seino ganz ausgezeichnetc Aus-. 
fuhrung. Die Gedenktafel solle die Erinnerung an jeno 
Tapferen dauęrnd wachhalten, die ihr Lebcn fiir das 
Yolksganze in dio Schanzc sehlugen und uns alleu eine 
stete Mahnung sein, Hand anzulegen an den Wiederauf bau 
von VoIk und I.and.

Weiter iibergibt der Vorsitzęnde dem Yerein das im 
Sitzungssaal ausgestellte, von der Kiinstlcrhand des 
Professors S o h n -R e th e l, Dusseldorf, stammende B ild - 
nis des B h ro n y o rs itz e n d e n  und fruheren lang- 
jahrigen Yorsitzenden, Kommerzienrats Sr.-gtig. e. h. 
Sprfngorum, mit warriien W often auf dessen Vcrdienstc 
um den Verein liinweisond.

Auf Yorsehlag dor Geschaftsfiihrung wird sodami der 
„Eisenhutte Obersehlesien folgende Drahtung iiberm ittclt: 

„Yorstand, Yorstańdsrat und Geschiiftsfuhrung des 
Httiiptverein3 senden der Eisenhiitte Obersehlesien und 
allen ihren Mitglicdern besonders herzliehen GruB mit 
den warmsten W unsehenfurdie beyorstehendcnationale 
Entscheidung."

Im gleichen Sinno wird aueh der Oestlichen Gruppe 
des Yerggps Deutseher Eisen- und Stahl-Industrieller 
telegraphiert.

Verhandelt wird wio folgt:
Zu P u n k t 1: a) Nach genauer Prufung werden einige 

Anregungon w egen N eu reg e lu n g  des M itg liods- 
beitrages ais zurzeit nicht durchfiihrbar zuruckgestellt.

b) Nach einem Berioht des Geschiiftsfuhrers iiber die 
ICostcn einer N eu h o rau sg ab o  d es M itg lie d e ry e r-  
zeichnisses oder eines Nachtrages zu dem im April 1919 
ersohienenen Verzeiehnis wird beschlossen, die Herstellung 
cincs neuen Yerzeiehnisses bis Anfang des nachsten Jahres 
zu vertagen.

e) Der Gesehaftsfuhrer legt einen Plan zur Heraus- 
gabe eines G e s a m t- In h a l ts y e rz e ic h n is s e s  zu S ta h l 
und E isen vor, das an das erste derartige Verzeichnis, 
das mit dcm Jahre 1906 abgeschlosson wurde, anschlieBen 
und die Jahrga.nge 1907 bis 1918 umfassen soli.

Aus dem Vorstand lierauś, insbesondore aueh von 
dem Yorsitzenden, worden die Yorschlagc warm befiir- 
wortet. Die Herausgabe des Verzeiohnisses wird be- 
schlossen und die Gcschaftsstellc beauftragt, das Not- 
wondige sofort in dio Wege zu leiten. Der Subśkriptions- 
preis wird auf 200 JC festgesetzt.

d) Der Gesehaftsfuhrer berichtet, dali sich dic 
zentrale Y e rm itt lu n g  v o n  P ra k t ik a n te n s te l le n  
durcli die Geschaftsstelle bewahrt habe. Dank dem 
Entgegenkomnien der Werke sei es ausnalmislos moglich 
gewesen, den Wunschen der Studierenden wegen Naeh- 
weisung von Praktikantenstellen zu entśprechon.

Dagegen hatten sieh Schwierigkeiten in der Beschaff ung 
angemessener U n to rk iru f tsm o g lic h k e ito n  fu r  d ie 
P rak tikan ten  inden Besuhaftigungsortenherausgestellt. 
Herr Kommerzienrat Dr. R eu sch  habe im Zusammen- 
hang mit den Bestrebungen des „Vaterlandsdankes an 
dic akademischo Jugend“ angeregt, den in Erage kom- 
menden Kreisen oine billigo oder sogar unentgeltliehe 
Aufnahmo der Praktikanten in ihren Familien nahezu- 
legen, um das Studium auch auf diese Weise zu erleichtern.

Der Yorstand ha.lt dio Anregung fiir beachtenswert, 
Unter Umstiinden wird auch die gesonderte Unter- 
bringung in den Sehlafhausern der Werke oder ahnlichen 
Einrichtungen ais geeignet angesehen. Es wird fiir 
dringend crwiinsoht gehalten, dali sich die Werke der bei 
ihncn besehaftigten Praktikanten auch nach dieser Seite 
hin annehmen.

Bei der Gelegenheit wird auf die N o tlag e  y ie le r  
S tudierenden hingewiesen, die dahin gefuhrt hat, daB 
wohl 00 % der Studierenden die praktische Arbeitszeit 
■ais'Moglichkeit zur Beschaffung von Geldeinnahmen be- 
traehten, um weiter studioren zu konnen, und deshalb 
l»strebt sind, alś Arbeiter eingestellt zu werden. Mit 
Rucksicht auf die Ausbildungszielc halt der Vorstand 
dieses Verfahren nicht fiir empfehlenswert. Im Hinbliek 
auf dio bestehenden Verhaltnisse wird den Werken aber 
empfohlen, dio Praktikanten naoh Moglichkeit ais Arbeiter 
(Klasse der Hilfsarbeiter) zu entlohnen und sie trotzdem 
ais Praktikanten zu beschiiftigen. •

e) Der Gesehaftsfuhrer teil. iiber das bisherige Er- 
gebnis d e r S te ł le n v e r m i t t lu n g  f i ir  d ie  au s  don 
v e r lo re n e n  R e ic h sg e b i e te n  au sg ew iesen en  F ach - 
g en o ssen  mit, daB von den in Frage kommenden 270 
Faehgenossen bis jetzt. 227 --- 84 % wieder in Stollungen 
untergebracht werden konnten. Auf der letzten Listę 
seien noch 43 Herren, darunter sowohl technischo ais 
auch kaufmannische K rafte, aufgcfuhrt, die tro tz  aller 
Bemuhungen noch keine Stellungen hatten f inden konnen.

Der Vorstand besprielit die Moglichkciton, um auch 
diese Herren in angemessenen Stellungen unterzubringen.

f) Der Vorstand nimmt einen Bericht iiber B e
s tre b u n g e n  z u r  R e o rg a n is a tio n  d e r F ao h p re ssc  
zur Kenntnis.

g) Ueber die Frage der B e itra g s le is tu n g e n  d e r 
E is e n in d u s t r ie  zum  K a is e r -W ilh e lm -In s t i tu t  f i ir  
M o ta llfo rseh u n g  wird ein BeschluB zur Weitergabo an 
die Werke gefaBt.

h) Es wird beschlossen, der „ In g e n ie u rh i lfe "  d ea  
Y cre in s d e u ts e h e r  In g e n ie u re  einen cinmaligen 
Beitrag zuzuweisen.

Zu P u n k t 2: Ais V o rs itz e n d e r  wird auf Vorschlag 
des H errn Kommerzienrats ®r.'3ng. e. li, Springorum ein- 
miitig Generaldirektor®r.-3nfl. e. li. A. V og ler, Dortmund, 
wiedorgcwahlt. Die Wahl des e rs te n  S te l lv e r tro te r s  
des Vorsitzenden fa lit auf D irektor W. E sse r , Duisburg- 
Meiderich, die des zw e iten  S te l lv c r t r c tc r s  im regel- 
maBigen Wechsel zwischen den Vorsitzenden dor Eisen- 
hutten Obersehlesien und Sudwest auf den Vorsitzcnden 
dor letzteren, Generaldirektor P. B o h m , Neunkirchen- 
Saar. Samtliehe H erren liehmen die Wahl m it Dank an.

Zu Rechnungspriifern fu r das laufende RechnUngsjahr 
werden Generaldirektor a. D. IL D ow erg , Dusseldorf, 
und c. h. E. S c h ro d te r , Diisseidorf, wieder-
gewiihlt.

Fur die dcm Vęrein nach den Satzungen des V erc in s 
d e u ts e h e r  S ta h lfo rm g ie B e re ie n  in dessen Vorstand 
zustehenden zwei Vertreterstellen sollen, wie im Vorjalire, 
Generaldirektor SDr.^gng. e. h. A. W iecke, Lauchhammer 
und Direktor A. W ir tz , Mulheim-Ruhr, benannt werden.

Zu P u n k t 3: In  den VorstandsausschuB werden ein- 
stimmig folgende H erren gewahlt :
Generaldirektor e- h. Albert V og lcr, M. d. R.,

Dortmund (Vorsitzender),
Direktor Wilhelm E sse r , Duisburg-Meiderich,
Sr.»Qug. Otto P e te r s e n , Dusseldorf,
Kommerzienrat SJr^glig. e. h. Paul R eu sch , Oberhausen, 
®r.«5ng. c. li. Emil S e liro d te r , Dusseldorf, 
Kommerzienrat 5Et.>3lig. e. h. Fr. S p rin g o ru m , D ort

mund,
Bergrat 3r.«Qiig. c. h. Fr. W in k h a u s , Altenessen.

Der Eisenhutto Obersehlesien wird ein Platz im 
YorstandsausschuB offengehalten.

Zu P u n k t 4: Der Gesehaftsfuhrer berichtet aus- 
funrlieh uber dio Abrechnung fiir das Geschaftsjahr 1920 
und dio Vermogenslage des Vcreins.

Dor Yorsitzende spricht der Geschaftsfiihrung seine 
Befriedigung und seinen Dank dafiir aus, daB es gelungen 
sei, tro tz der schwierigen Verhiiltnisse des vergangenen 
Jahres einen AbschluB, wic er vorliege, zu erzielen. E r 
schlśigt unter Zustimmung des Vorstandcs weiter vor, 
dem Verlag Staldeisen m. b. H. m it Rucksicht auf dessen 
zunohmenden Geschaftsumfang einen Beirat, bestehend 
aus dem jeweiligen Vereinsvorsitzenden und dem Ge- 
schaftsfiihrer, beizugeben.

Zu P u n k t 5 verzichtet der Vorstand m it Rucksicht 
auf die unubersichtlichcn Yerhaltnissc auf die Festlegung 
eines Yorauschlages.

Zu P u n k t 6: a) H a u p tv e rs a m m lu n g : Wahrend 
vor dom Kriege jahrlich zwei Hauptyersammlungen, und 
zwar im Fruhjahr und Herbst, stattgefunden haben, hat 
der Verein sich seitdem jahrlich auf e in e  Hauptyersamm- 
lung beschrankt. Der Vorstand besehlieBt, an diesem 
Verfahren fiir dio Zukunft festzuhaltcn und nur eine 
Hauptyersammlung, und zwar im Herbst, abzuhalten. Der 
Zeitpunkt fur dio naehste Hauptyersammlung wird auf 
den 22. un d  23. O lctober 1921 festgesetzt.
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b) G em einschaf ts s i tz u n g  s a m tl ic h e r  F a c h -  
aussohusso. Es wird beschlossen, auf den 2!'. Mai 1921 
eino Gęłnei schaftssitzung samtlicher Fachausschusso om- 
zubcrufen, um eine Quervorbindung zwischen den neben* 
einander arbcitenden Fachausscliussen herzustelleri. Die 
Gesehaftsstelle wird m it'd e r weiteren Yorbereitung der 
Tagesordnung betraut. ’

Ara Tage vor der Geineińschaftssitznng der l-aeh- 
ausschusse, dom 28. Mai, nachmittags, soli in engerem 
K reised icE inw eihung  der y o rla u fig e n  H o im s ta t te  
des K a is c r - W ilh e lm - I n s t i t u t s  f iir  E iso u fo i-
schung  erfolgen. .

Zu P u n k t 7 nimmt der Vorataud einen Bericht ent-
gegen,

• Zu P u n k t 8: Der Vor3tand nimmt von dem von 
Direktor E sser erstattet-en Bericht des Hochschul- 
ausschusses zustinnnend Kenntnis. Mit Riicksicht nuf 
dio schon im Gangc bef indlichen Sammlungen, insbesondere 
diejenigen fiir die Hehnholtz-Gesellsehaft, wuuscht der 
Vorstau.d yon einem besonderen. Yorgeheu abzusehon. 
Es wird den Wcrkon einpfolilen, an ihre Bcitriige fiir die 
genannten Sammlungen die bestimmte . Bedingung /.u 
knupleu, daB ein angemessener Teil zugunsten der eisen- 
huttenmannisehen Instituto der Technischen Hochsehulen 
und Bergakademien Vcrwendung findet. Der Hochschul- 
aussehuB wird m it der Durehfuhrung wcitererMaBnahnien 
betraut.

Zu Punkt 9 wird entsprechend einer Anreguhg von 
Kommerzienrąt $D»3h8. e. h. R eusch  beschlossen, dem 
Gedanken der Herausgabe einer gemeinYerstandliehon 
Darstellung der G ęseh ich te  des E isen s , in Anlage 
und Charakter almlich der „GemeinfaBlichen Darstellung 
des Eisenhuttenwesens", naherzutreten.

Zu P u n k t 10 wird beschlossen, yon einer Behandlung 
des Gegenstandes im Hiublick auf die augcnblicklieho 
unklare Lage zurzeit Abstand zu nehmen.

Z u P u n k t 11 werden geschaftliche An- elegenheil en 
besprochen.

Nach Unterbreehung der Verhandlnngen dureh ein 
gemeinsames FriihsfciUk im Industrie - Club nimmt der 
Yorstand zu P u n k t 12 in einer Besichtigung der yor
laufigen Heimstiitte des Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir 
Eisenforschung von den getroffeuen Einrichtungen ein- 
gehend Kenntnis.

Zu P u n k t 13 werden die fur die Technischen Hoch- 
schulen yom Ministerium in Aussiebt genommenon 
Reformplane eingeliend besprochen.

SebluG der Sitzunsr (i Uhr.
gez. Vógler. gez. Pc.te.nen.

: : '.;s ■ V- /  ;

Ftlr die Verelnsbucherei sind eingegangen:
(Dio Einsender von Geschenken sind mit einem * Tersehen.)

D eu tsc lilands B ergw erko  und H iit te n . Jah r- und 
AdreBbueh der gesamten Bergwerks-■ und Hiitten - 
Industrie Deutsclilands. Jg. 13, 1920/21. H rsg .'u . 
bearb. von "Wilhelm Vi: to r ,  Oberingenieur in Berlin- 
Wilmersdorf. Bd. 1/2. Berlin (0 2, KonigstraSe 52): 
•Industrieverlag, Spaeth & Linde, 1920. 8°. 50 J i .

Bd. 1. Gesamt-Yerzciebnis der Steinkohlen-,Braun- 
kolilen-, Kali,- Salz-, Erz- und anderen Bergwerko (mit 
Nebcnbetrieben, wie: Brikett-, Teer-, Paraffin-, Benzol - 
und chemischen Fabriken, Aufbereitungen, Waschen), 
Erdolbctriebe, Bohrgesellsehafton, Salinen usw., Berg- 
behorden, Syndikate, Vereine und Verbande, Bildungs- 
anst-alton usw. usw. (X II, 161, 505 u. 144 S.)

Bd. 2. Die Eisen- und Metallhutten,, MetallgieBe- 
reien, Walzwerke, Drahtziehereien usw., Maschinen - 
fabriken, GroBbanken, Eisen- und Stahlyerbande, 
Syndikate, Yereine, Beruf sgenossensehaften, usw. (X, 
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Verein deutseher Stahlformgiefiereien.
Niedersehrifi ,dcr ersten Ordentliehen IIauptversammlung 

am 1. Marz 1921 in IIannover, Kastens Hotel, 
vormittags 91/2 Uhr.

Anwesend sind mit don Giisten 50 Herren, die 
45 Mitgliedsfirmen yertreten.

T a g e s o r d n u n g :
1. Abnahme der Jahresreehnung, Erteilung der Ent-

lastung.
2. Wahłen zum Yorstande.
3. Wahl zweicr Rechnnngspriifer.
4. Bericht des Gesebiiftsfuhrers.
5. Aussprache iiber dio Marktlage.
6. Verschiedenes.

Den Vorsitz fiilirfc Herr Sr.»£jiig. R. K r i e g e r.
Zu 1. wird die yorliegendo Jahresreehnung, die von 

einem yereidigten Biicherrevisor und zwei Yereińsfirmen 
gepriift ist, einstimmig genehmigt und dem Vorstande 
und der Geschaftsfulirung, Entlastung erteilt. Die Mit- 
gliedsbeitrage fiir das Jah r 1921 werdon um 50 c/o erhoht.

Zu 2. An Stelle der ausseheidenden Herren K eller- 
m a n n ,  0  e k i  n g  und P a s t o r  werden die Herren 
C om blśs, E h r h a r d t  und I l i l g e r  in den Vorstand 
gewahlt. Die satzungsgcmaC ausseheidenden Mitglieder 
werden wiedergewahlt.

Zu 3. Ais Rechnungspriifer werdon die beiden 
Mitgliedsfirmen ITaniel & Lueg und Stahlwerk Oeking 
wiedergewahlt.

Zu 4. und 5. Der Geschaftsfiihrer erstattet den 
Geschaftsberlcht, in  welchem or zunaohst die Entstehung 
und Entwickelung des Vereins und dessen Eingliederung 
in die wirtśchaftlichen Yereinigungon und Verbiinde 
schildert, um dann seine Mitarbeit bei dor Autienhandels- 
kontrolle und der liiermit yerbundenen Preispriifung zu 
erlautern. Uebergehond zur Preispolitik des Vereins be- 
grundet der Berichtorstatter die yom Vorstande ein- 
geschlagenen Wege und weist an Hand einer Anzahl 
Schaulinien'nach, wie die Proise fiir StahlformguB denen 
der Rohstoffe richtig angepaBt sind. Die Preispolitik 
gcgenuber dom Auslande laCt sieh seines Kraehtens nicht 
in starren Bahnen halten, sondern muG beweglich seiii, 
ohne aber das “notwendige Mafi an Stabilitat missen żu 
lassen. In  liingeren Ausfuhrungen und an Hand zeich- 
nerischer Darstellungen gibt der Beriohtorstatter Auf- 
sehlufi iiber den Yersand an StahlformguB fiir das.In- 
und Ausland imd iiber die durchschnittlichen Einheits- 
preise. Zum Sehlusse wird noch der Arbeiten auf tcch- 
nischem Gebiete, namentlich der einheitliclien Benennung 
der GieBereierzeugnisse und der Aufstellung von Gute- 
abstufungen fiir StahlformguB Erwiihnung getan.

Der V o r s i t  z e n d e unterstreicht zunachst einigc 
Ausfiilirungen des Berichtes und liebt die Notwendigkeif 
eines weiteren Ausbaues hervor. Sodami entspinnt sich 
eine cingehcnde Aussprache, besonders iiber dio Auf- 
stellung einer S e l b s t  k o s t e n  r e c h n u n g ,  iiber 
die Kosten des fliissigen Stahles, iiber Kalkulation und 
Generalunkosten. Die Aussprache ergibt die Scliwicrig- 
keiten einer solchen Aufstellung, doch wird die Bildung 
eines Ausschusses beschlossen, der sich mit der Selbst- 
kostenfrńge und der Aufstellung yon Riehtlinien zu ihrer 
Ermittolung befassen soli. Boi seiner Zusammensetzung 
wird auf die verschiedenen Herstellungsweisen des 
Stahlformgusses Rueksiclit geiiommen werden.

Zu 6. liegt nielits vor.
gez. Krieger. gez. Bauwens.


