
STflHi m  eis en
M 2EITSCHRIFT ‘
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EinfluB der Stoffe und der Chargendauer auf Warmebilanz und 

Temperaturverlauf einer Thomascharge.
A on 2)r.=5ng. Hugo Bansen in Rheinhausen.

[M itte ilung  aus dem  StahlwerksausschuB des V e ie ins deutscher E isenh iitten leu te1).]

(Thermische VerhdUnisse beim Thomasverfahren. Stoff- und Warmebilanz. Zeitlicher Temperaturyerlauf 
Temperaiurwertigkeit der yerschiedenen Einsatzstoffe und ihr EinfbfS auf Yerlauf des Yerfahrens.)

I»£ei den Windfrischverfahren erfolgt die Deckung 

des Warmebedarfes lediglich aus den Ver- 

brennungswarmen der Eisenbegleiter. Man kann, 

im Gegensatz zum Hochofen- und Siemens-Martin- 

Betrieb, zum Ausgleich der Abkiihlungsverluste die 

Warmezufuhr nicht beliebig erhóhen, da man aus 

metallurgischen und wirtschaftlichen Grunden an 

gewisse Grenzwerte in der Roheisenzusammensetzung 

gebunden ist. In Zahlentafel 1 ist die Stoffbilanz 

einer Thomascharge angegeben, die den nachfolgenden 

Warmerechnungen ais Unterlage diente. Zahlentafel 2 

zeigt eine zusammengefaBte Warmebilanz einer Tho

mascharge mit physikalisch, chemisch und zeitlich 

gunstigenBedingungen; es ergibt sich daraus, daB der 

W armeeinsatz im Roheisen so bemessen ist, daB man 

damit im Durchschnitt die Verluste decken und Stahl 

und Schlacke auf die notwendige Endtemperatur er- 

warmen kann. Die schwankenden Betriebsbedingun- 

gen in Zusammensetzung, Temperatur usw. von Roh

eisen, Kalk, Luft, im Verbrennungsverhaltnis des 

Kohlenstoffes und im Eisenabbrand ergeben Ueber- 

schneidungen von Charge zu Charge. Ais Ausgleicher 

dient der Schrott. 5 % Schrott binden 385 000 kcal, 

das sind 28 % der Warmemenge, die zur Temperatur - 

erhóhung des Stahlbades zur Verftigung steht.

Da diese Warme ais metallurgische Ausgleichs- 

warme dient, kann man sie fiir andere Zwecke nicht 
verfiigbar machen.

Die zusammengefaBte Bilanz laBt aber noch nicht 

die an sich ungiinstigen thermischen Yerhaltnisse, 

wie sie sich aus dem zeitlichen Verlauf des Wind- 

frischverfahrens (Lavalsche Kurven) ergeben, er
kennen.

In dem durch Stehen abgekiihlten Konverter be- 

ansprucht der rasch auf Reaktionstemperatur zu er- 

warmende, eingesetzte Kalk und Schrott unter Um- 

standen mehr Warme, ais durch die anfangliche Sili

zium-, Mangan-und Kohlenstoff verbrennungfrei wird, 

so daB sogar eine Unterkiihlung des Einsatzes ein- 

treten kann, die erst gegen Ende der Charge mit starker 

einsetzender Phosphoryerbrennung behoben wird.

*) Ber. Stahlw.-Aussoh. V . d. E isenh . N r. 108 (1926). 

u beziehen vom  Verlag S tahleisen m . b. H ., Dusseldorf.

X X X V III ...

ZahlenmaBig zeigt diese Verhaltnisse die fiir jede 
Minutę aufgestellte Bilanz in Abb. 1.

Die Abkiihlungsverluste (durch Wand, Boden und 

Miindung) in der Zeit von Charge zu Charge sind ais 

gleichmaBig wahrend der Blasezeit gedeckt gerechnet.

J  J  p  s  7  cf g  7 0  7 /  Z ?  7 f-  

0 /a ,sec'ai/er//7/77//7
A b b ild u n g  1, M inu tliche  W arm eb ila n z  einer 

Thomascharge.

Dem .Praktiker diirfte der Kurvenverlauf nichts 

Neues bieten. Er ist geeignet, das Steifwerden des Bades 

zu erklaren, und kann auch zur praktischen Wertung 

der Moglichkeiten dienen, mit denen man thermischen 

und zeitlichen Stórungen begegnen konnte.
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1278 Stahl und Eisen. EinflufS der Stoffe und der Ckargendauer auf Warmebilanz. 46. Jahrg. Nr. 38.

Zahlentafe l 1. S t o f f b i l a n z  e in e r  T h o m a s c h a r  ge.

E in s a t z :

Rohe isen . . 22 000 kg

Schrott . . . 1 100 „ =  5 %  vom  Rohe isen

K a lk  . . . . 2 860 „ =  13 %  >> >>

F u tte rabnu tzung  . 154 ,, =  0 ,7 %  „

Gesamteinsatz 26 114 kg

Geblasewindmenge 6800 m 3 = 309 m 3/t Rohe isen

W ind feuch tigke it 81,6 kg = 12 g /m 3 W in d

(0 °, 760 m m  QS)

A u s b r in g e n

R o hs tah l aus dem Rohe isen 22 000 • 0,9 =  19 800 kg

99 >> ,, Schrott 1 100 „

R ohs tah lausbringen  20 900 kg

Schlacke . . =  22,3 %  vom  Rohe isen

A n a ly s e n  :

R ohe isen : S tah lvo rp robe : K a lk :

3,40 %  C 0,03 %  C 90,0 %  CaO

0,25 %  Si -- 2 ,0 %  H 20  a lsC a (O H )2

1,30 %  M n 0,30 %  M n 3 ,0 %  C 0 2 a lsC a C O j

1,90 %  P 0,06 %  P 5,0 %  Yerunre in igungen

0,05 %  S 0,035 %  S

A b b r a n d  a u f  100  k g  R o h e is e n :

3,370 kg C 17 %  zu C 0 2, 83 %  zu  CO

Si zu S i0 2

M n zu  M nO

P  zu  P 20 6

S zu  S 0 2
Fe zu F e 30 4

0,250

1,000
1,840

0,015

2,300

1,220 Fe durch  A usw urf yerloren 

9,990 kg =  rd . 10 kg A b b ran d  au f 100 kg Roheisen. 

A b b rand : 10 %  vom  Rohe isen 

A usbr ingen : 90 %  ,, „

C h a r g e n d a u e r :

13.5 m in  B lasezeit,

19.5 m in  Fertigm achen u n d  W arteze it.

33,0 m in  Chargendauer.

T e m p e r a t u r e n :

R ohe isen tem peratu r: 1280°

End tem pera tu r des Stahlbades u n d  der Schlacke: 1685° 

M ittlere  A bgastem peratu r: 1350°

W ind tem pe ra tu r: 100°

Zahlentafe l 2. W a r m e b i l a n z  e in e r  T h o m a s c h a r g e .

W armeeinnahme:

A . Verbrennung:
106 kcal

C zu c o 2. . . . . 22-33 ,7-0 ,17- 8080 1,018403

C c o 22 • 33,7 • 0,83 • 2440 1,501483

Si S i0 2 . . . . 22 ■ 2,5 ■ 7830 0,430650

Mn M nO  . . . . 22 • 10,0 • 1730 0,380600

P P 20 5 . . . . 22 • 18,4 • 5760 2,331648

Fe F e3O s . . . 22 • 23,0 • 1650 0,834900

S 99 S 0 2 . . . . 22-0,15-2200 0,007260

6,504944

S i0 2

P 20,

B. Yerschlackung : 

m it  E rdbasen . 22 • 2,5 • 2,14 ■ 206 =  0,024246 

m it  CaO . . . 22- 18,4 -2,29-1131 =  1,048437

V erbrennung : 

Yerschlackung : 

W arm ee innahm e :

1.072683 

6,504944

1.072683 

7,577627

B.

CO

CO

N,

Z u r  T e m p e r a t u r e r h ó h u n g  a u f  E n d t e m p e 

r a t u r .

1. Abgas von 1280° au f 1350°:

, . . 22 • 33,7 • 0,17 • 3,67 • 0,269 -70° =  0,008710

' . . 22 • 33,7 • 0,83 • 2,33 • 0,2713 • 70° =  0,027230

6800 m 3 -0,993 k g /m 3 • 0,2713 • 70° =  0,128240

70° 0,002376H 28 1 ,6 k g - 0 ,l l lk g H 2/k g H 20  • 3,747 ________________

0,166556

2. Schlackenbestandteile von  1280° auf 1685°

K a lk  . . . 2860 kg 0,95 0,29

F u tte r  . . 154 99 0,29 405°

S i0 2 . . . 117, 7 99 0,29 405°

M nO  . . . 284 99 0,26 405°

P 20 5 . . . 927 99 0,32 405°

F e30 4 . 698 99 0,25 405°

405° 0,319112

0,018087

0,013824

0,029905

0,120139

0.070673

Warmeausgabe:

A . Z u r  T e m p e r a t u r e r h ó h u n g  a u f  R o h e i s e n 

t e m p e r a t u r  (1280°).

1. E rw arm ung  der L u ft  von 100° auf 1280°:

N 2 6800 m 3 • 0,993 kg/m 3 • 0,2706 • 1180° =  2,155860 

0 2 6800 m 3 • 0,300 kg/m 3 • 0,236 • 1180° =  0,568052 

H 20 81,6 kg- (0,513-1180° +  3220) (Zer-

setzung des W asserdampfes) . . . . =  0,312120

2. K a lk :

a) CaO  von  15° au f 1280°

2860 kg • 0,9 • 0,23 • 1 2 65 ° .......................

b) W asserdam pfaustre ibung, -zersetzung 

und  -erwarmung au f 1350°

2860 kg • 0,02 • 4217 kca l/kg  . . . .

c) K ohlensaureaustre ibung u nd  -erwar

m ung  au f 1350°

2860 kg • 0,03 • 1306 kca l/kg  . . . .

d) Verunre in igungen (S i0 2 +  A120 3) von 

15° au f 1280°

2860 kg • 0,05 • 0,23 • 1265° . . . . ^

3,036032 

106 kcal 

= 0,748880

= 0,241212

= 0,112055

= 0,041606

3. S tah lbad  von 1280° auf 1685°:

R o hs tah l 19800 kg • 0,17 • 405°

Schro tt 1100 „  • (350 -  206) kca l/kg

0,571740

106 kcal 

1,363230 

0.158400

1,521630

C. S c h la c k e n s c h m e lz w a r m e  u n d G e fa B v e r lu s te .

1. Schlackenschmelzwarm e:

4898 kg • 100 kca l/kg  =  0,489800

2. Gefafiverluste:

12773 k ca l/m in  • 33 m in  =  0,421516

Z u s a m m e n s t e l l u n g .

1100

3. Schrotterw arm ung auf 1280°: 

206 k c a l / k g ......................................... ....

1,143753

0,226600

0,226600

Warme
einnahme

106 kcal

Yer-
brennung

Yer
schlackung

6,504944

1,072683

Zusammen: 7,577627

Warmeausgabe

T e m p e r a t u r e r h ó 
h u n g  a u f  1280° 

Luft . . . .  3,036032 
Kalk . . . 1,143753 
Schrott. . . 0,226600

1C« kcal!

4,406385

T e m p e r a tu r e rh o -  
h u n g  a u f  E n d 

t e m p e r a t u r  
Abgas . . . 0,166556 
Schlacke . . 0,571740 
Stahl . . 1,521630

S c h la c k e n s c h m e lz 
w a rm e  u n d  Ge- 

fS f iv e r lu s t  
Schlackenschmelz
warme . . 0,489800 

Gefa0verlust 0,421516

Zusammen:

2.259926

0,911316

7,577627
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Z ah le n ta fe l 3. S t o f f w e r t e  d e r  A r b e i t s s t o f f e  d e r  T h o m a s c h a r g e .

1
1 1 2 3 4 5 6 7 8

fiir 1 kg- 
des 

Stoffes

P

zuP2O0
Si 

zu Si02
Mn

zuMnO

Fe 

zu Fe.O,

s

zu S02

C
17% zu C02 
83% zu CO

C

zu CO.,

C

zu CO

a

b

c

d

e

f

g
h

i

W indbedarf 

Sauerstoff bedarf 

Stickstoff menge 

Abgas menge 

Kalkm enge1) 

Schlackenmenge 

Kohlenoxydmenge 

Kohlensaure menge 

Schwefeldioxydmenge

rn3

kg
kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

4,30

1.29

4.30

4.30 

6,7452) 

8,70

3.80 

1,14

3.80

3.80 

5 ,163) 

7,30

0,97

0,29

0,97

0,97

*1,29

1.27 

0,38

1.27

1.27

1,38

3.32 

1,00

3.32

6.32

2,00

5,23

1,57

5,21

7,77

1,93

0,63

8,96

2,68

9,92

12,59

3,67

4,48

1,34

4,46

6,79

2,33

~

Warmeliefemde Stoffe

1 | 1 2 | 3 4 5 6 7 1 8

F iir kg 
oder %  

des 
Stoffes 

im  Roh- 
eisen

Be

ze ich- 

nung

Phos- 

phor4) 

zu P80 6

Si

liz ium 5) 

zu S i0 2

Mangan

zuM nO

Eisen 

zu Fe3Oj

Schwefel 

zu S 0 2

Kohlen
stoff 
83%  

zu CO,

17% 
zu C 0 2

Kohlen

stoff 

za C02

Kohlen

stoff 

zu CO

a H eizw ert

Verschlackungs-

warm e

1 kg

1 kg

k c a l

k c a l

5760.00

2590.00

7830,00

440,84

1730,00 1650,00 2200,00 3398,80 8080,00 2440,00

W arm ee inn ahm e 1 kg k c a l 8350,00 8270,84 1730,00 1650,00 2200,00 3398,80 8080,00 2440,00
b W arm eausgabe 

ohne B ru ttonu tz-  

w arm e 1 kg k c a l 7828,81 4675,23 706,48 856,04 1551,29 2427,19 4135,30 2077,34
c

d

e

f

B ru tto n u tzw a rm e  

N u tzw arm e  

W arm ezu fu h r  je  t  

S tah l 

Tem peraturande- 

rung  des Stahl- 

bades

1 k g  

1 k g

0 ,1  %  

0,1 %

k c a l

k c a l

k c a l

°C

521,19

419,94

442,04

2,581

3595,61

2897,13

3049,60

17,806

1023,52

824,69

868,10

5,0689

793,96

639,73

673,40

3,9320

648,71

522,69

550,20

3,2126

971,61

782,95

824,16

4,8123

3944,70

3178,40

3345,77

19,536

362,66

292,21

307,59

1,7960

g

h

i  1000 kca l je t 

S tah l erfordem  

±  10° S tah lbad-  

tem pera t. erfordem

- °//o

°//o

0,2262

0,3874

0,03279

0,05616

0,11519

0,19728

0,1485

0,25432

0,18175

0,31094

0,12133

0,20780

0,029888

0,051187

0,3251

0,5567
i

j

Feuerungs- 

w irkungsg rad  

S tah l b ad  w irkungs  - 

grad __

0,661

0,0503

0,779

0,3502

0,745

0,4766

0,651

0,3877

0,295

0,2375

0,208

0,2303

0,488

0,3933

0,151

0,1197

Dazu ist es notig, zu untersuchen, welche Warme- 

menge iiberhaupt jeder Stoff und Vorgang fiir die 

lernperaturerhóhung des Bades liefert.

Die Ergebnisse der Einzelrechnungen, bei denen 

mit den Stoffwerten nach Zahlentafel 3 gerechnet 

wurde, sind in Zahlentafel 4 zusammengestellt. Ais 

Rechnungsunterlagen dienten ferner die Arbeitsbe- 

dingungen fiir die oben genannte zusammengefaBte 

Bilanz, wobei der Futterabbrand auf Silizium und der 

verblf'ibende KalkiiberschuB auf Phosphor verrechnet 

ist. Die ermittelten Zahlen gelten streng genommen 

also nur fiir diesen Fali und verschieben sich durch 

Veranderung der Schlackenmenge, der Arbeitszeit,

*) Bei 1 3 %  K alkzusatz .

) Der K a lk iib e rschuB  is t  a u f  P ho sp h o r  verrechnet.

) Der F u tte ra b b ra n d  is t  a u f  S i l iz iu m  verreehnet. 

beK  ^ 10SP h ° r d em  ubersch iissigen K a lk

) Das S il iz iu m  is t  m it  d e m  F u t te r a b b ra n d  belaste t.

bei schwankendem Verbrennungsverhaltnis des Koh- 

lenstoffes, bei anderem Kalksatz und abweichender 

Zusammensetzung des Einsatzes.

Zahlentafel 4 zeigt, wie wenig angangig es ist, die 

Brennstoffe nach ihrem Heizwert, zu dem noch die 

Yerschlackungswarme kommt, zu beurteilen(Spalte a).

Infolge der hohen Temperatur der Abgase liegt 

der Wirkungsgrad der Feuerung bei nur 15 bis 78 % 

(Spalte i). Abgaswarme und Schlackenwarme ergeben 

den betrachtlichen Gesamtverlust in Spalte b, so daB 

zur Deckung von Wandverlusten und fur die Bad- 

warme nur das kleine Restglied in Spalte c iibrig- 

bleibt. Da in dem Beispiel der Wirkungsgrad des 

„  Nutzwarme
GefaBes =  ———--  —  ---=0,8057 ist, so ergibt

Brutto nutzwarme b

sich damit fiir die Temperaturerhohung des Bades

die Nutzwarme (Spalte d) und aus der Warmezufuhr

je t Stahl (Spalte e) : Warmeeinnahme (Spalte a) der
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Zahlentafel 5. W a rm e b in d e n  de u n d  -liefe

1 kg Schro tt b i n d e t .............................................  350,00

I 0,1 %  Schro tt vomRoheisenge w icht bedeutet eine 

W arm eb indung  von 368,42 k ca l/t S tah l. 

i  0,1 %  Schro tt Tom Rohe isengew icht be

deute t eine Tem peraturanderung des S tah 

les u m  2,15 °.

±  1000 k ca l/t S tah l =  ±  0,2714 %  Schro tt 

vom  Roheisengew icht.

±  1 0 0 S tah lbadtem peratur entsprechen 

±  0,4651 %  Schrottgew icht vom  einge- 

setzten Roheisen.

2. K a l k :

a) K a lz ium o xy d  (rein):

1 kg CaO b i n d e t ......................................................  408,40

I 0,1 %  CaO vom  Rohe isengew icht bedeutet 

eine W arm eb indung  von 429,89 k ca l/t S tah l.

±  0,1 %  CaO  vom  Rohe isengew icht bedeutet 

eine Tem peraturanderung des Stahles um

2 51 0
±  1000 k ca l/t  S tah l =  ±  0,2326 %  CaO vom  

Roheisengew icht.

±  1 0 0 S tah lbadtem peratur entsprechen

i  0,3984 %  CaO-Gewicht vom  einge- 

setzten Roheisen. 

b) Technischer K a lk  m it  90,0 %  CaO , 2,0 %

H 20  (geb. in  C a[O H ]2); 3 ,0 %  C 0 2; 5 ,0 %

(S iO a -f- A120 3):

1 kg technischer K a lk  b i n d e t ...........................  707,28

0,1 %  K a lk  vom  Rohe isengew icht bedeutet eine 

W arm eb indung  von 744,50 k ca l/t  S tah l.

±  0,1 %  K a lk  v. Rohe isengew icht bedeutet eine 

1 T em peraturanderung des Stahles u m  4,35°.

±  1000 k ca l/t  S tah l =  ±  0,1343 %  K a lk  vom  

Roheisengew icht. 

i  10° S tah lbad tem peratur entsprechen

i  0,23 %  K a lkgew ich t vom  eingesetzten 

Roheisen.

c) H 20  im  K a lk , gebunden in  C a (O H )2:

1 kg H 20  b i n d e t ...................................................... 4217,00

1.0 % H 20  im  K a lk  bedeutet bei 13 %  K a lksa tz

eine W arm eb indung  v. 5770,63 k ca l/t S tah l. 

i  1,0 %  H 20  im  K a lk  bedeutet bei 13 %  K a lk 

satz eine Tem peraturanderung des Stahles 

u m  33,7°.

i  1000 k ca l/t  S tah l — i  0,1733 %  H 20 ,  

gebunden im  K a lk .

^  10° S tah lbadtem peratur entsprechen

i  0,2968 %  H 20 , gebunden im  K a lk .

d) C 0 2 im  K a lk :

1 kg CO 2 b i n d e t ....................................................  1306,00

1.0 %  C 0 2 im  K a lk  bedeutet bei 13 %  K a lk 

satz eine W arm eb indung  von 1787,15 k ca l/t 

S tah l.

i  1,0 %  CO 2 im  K a lk  bedeutet bei 13 %  K a lk 

satz eine Tem peraturanderung des Stahles 

um  10,435°.

±  1000 k ca l/t  S tah l =  ±  0,5596 %  C 0 2 im  

K a lk .

-j- 10° S tah lbad tem peratur entsprechen ^

0,9583 %  C 0 2 im  K a lk . 

e) Verunreinigungen ( S i0 2 -f A120 3) im  K a lk :

l kg S i0 2 +  A120 3 b in d e t .................................. 1016,09

1.0 %  ( S i0 2 +  A120 3) im  K a lk  bedeutet bei

13 %  K a lksa tz  eine W arm eb indung  u m  

1390,30 k ca l/t  S tah l.

i  1,0 %  (S i0 2 +  A120 3) im  K a lk  bedeutet bei 

13 %  K a lksa tz  eine Tem peraturanderung 

des Stahles u m  8,12°.

i  1000 k ca l/t  S tah l =  ±  0,7193 %  ( S i0 2 +

A120 3) im  K a lk .

^  10° S tah lbad tem peratu r entsprechen 

1,232 %  (S iO , +  A L O ,)  im  K a lk .

r n d e  V o r g a n g e  b e im  T h o m a s  y e r f a h r e n .

3. L u f t f e u c h t i g k e i t  : kcal

1 kg L u ftfe uch tigke it b in d e t ................................  2742,00

10 g H  20  /m 3 L u ft  bedeuten bei 309 m 3 /1 Rohe isen 

eine W arm eb indung  von 8918,7 k ca l/t  S tah l.

10 g H 20 /m 3 L u ft  bedeuten bei 309 m 3/t 

Rohe isen eine T em peraturanderung des 

Stahles u m  52,08°.

±  1000 k c a l/ t  S tah l =  ±  1,1212 g L u f t 

feuch tigke it /m 3.

-£ 10° S tah lbad tem peratu r =  ±  1,9201 g 

L u ftfe uch tig ke it/m 3.

4. S o n s t ig e  w a r m e l ie f e r n d e  o d e r  w a rm e -  

b in d e n d e  M a B n a h m e n :  

a) W in d v o rw a rm u n g :

1 m 3 L u ft  u m  100° vorgew arm t lie fe rt. . . 32,00 |

100 0V orw arm ung  bedeut. bei 309 m 3/t Rohe isen 

eine W arm ezu fuh r yon  10408 k c a l/ t  S tah l.

. 100°W indvorw arm ung  bedeuten bei 309m3/t 

Rohe isen eine T em peraturanderung des 

Stahles u m  60,77°.

±  1000 k ca l/t  S tah l =  ±  9,608° W indvor- 

w arm ung .

-J- 10° S tah lbad tem peratu r =  i  16,454° 

W indvorw arm ung . 

b) Sauerstoffanreicherung des W in d e s :

F u r  1 kg Zusatzsauerstoff werden gespart

3,32 kg N 2/ 0 2 • 339,13 kca l/kg  . . . . .  1126,00 

A rbeiten m it  re inem  Sauerstoff bedeutet eine 

W arm ezu fuhr von 109785 k ca l/t S tah l oder 

eine T em peraturerhohung des Stahlbades 

u m  641,04°.

±  1000 k ca l/t S tah l =  ±  0,911 %  E rsa tz  des 

Luftsauerstoffes durch  re inen Sauerstoff. 

i  10° S tah lbad tem p . =  i  1,560 %  E rsatz  

des Lu ftsauersto ff. durch reinen Sauerstoff.

1 %  reiner Sauerstoff =  6,41° S tah lbad tem p .

c) E rhóhung  der R ohe isen tem pe ra tu r:

100° Rohe isentem peratur bedeuten eine W arm e 

zu fuhr von  16800 k ca l/t  S tah l. 

i  100° Rohe isentem peratur bedeuten eine 

Tem peraturanderung des Stahles u m  98,1°

±  1000 k ca l/t  S tah l =  ^  5,952° Rohe isentem p.

—j— 10° S tah lbad tem peratu r =  ±  10,193°

Rohe isentem peratur. 

d) N achverbrennung von  K oh le nox yd  zu 

Kohlensaure iiber dem  B ade:

1 kg C von  CO zu C 0 2 verbrannt bedeutet eine

W arm ezu fuhr v o n .............................................. 2786,00

0,1 %  C von CO zu C 0 2 verbrannt bedeutet 

eine W arm ezu fuh r von 2846,3 k ca l/t  S tah l. 

i  0,1 % C v o n C 0 z u C 0 2verbrannt bedeuteteine 

Tem peraturerhohung des Stahles u m  16,62 °. 

i  1000 k c a l/ t  S tah l =  i  0,0351 %  C von 

CO zu C 0 2 verbrannt.

^  10 ° S tah lbad tem pera tu r =  ^  0,0602 %  C 

von  CO zu C 0 2 verbrannt.

e) A rbe iten  m it  L uftuberschuB :

1 m 3 L u ft  b in d e t ....................................................... 427,00

1 %  LuftuberschuB  bei 309 m 3 W in d / t  R o h 

eisen bedeutet eine W arm eb indung  von 

1388,60 k ca l/t  S tah l u nd  eine Tem peratur - 

ern iedrigung des Stahles u m  8,10°. 

i  1000 k ca l/t S tah l =  0,720 %  LuftuberschuB .

i  10° S tah lbad tem pera tu r =  i  1,233 %  

LuftuberschuB .

f ) Veranderte C hargendauer: kcal/min

Der GefaBverlust b e t r a g t ..................................... 12773

1 m in  Chargendauer bedeutet e inen Warme- 

verlust von 611,15 k ca l/t  S tah l.

1 m in  Chargendauer bedeutet eine T em peratur

anderung des Stahles u m  3,569°. 

i  1000 k ca l/ tS ta h l =  ̂  1,636 m in  Chargendauer. 

i  10° S tah lbad tem pera tu r =  ^  2,802 m in  

Chargendauer.
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Stahlbadwirkungsgrad, der hochstens an 50 % heran- 

kommt (Mangan) und bis 5 % sinkt (Phosphor).

Infolge der mangelhaften und schwankenden 

Zahlenangaben iiber thermisch-metallurgische Vor- 

gange sind die Rechnungen, soweit sie Verschlackungs- 

und Schmelzwarmen einbeziehen, nur ais Anhalt zur 

Kennzeichnung der GróBenordnung anzusprechen.

Es entspricht aber der praktischen Erfahrung, 

daB die Bilanz ohne wesentliches Restglied aufgehen 

rauB. Ein fiir den Durchschnitt thermisch nicht aus- 

geglichener Thomasbetrieb ist unmoglich, da er weder 

einen standig zu kalten noch zu heiBen Gang yertragt.

Zur vólligen Kennzeichnung sind in Zahlentafel 5 

alle weiteren Vorgange in ihrem thermischen EinfluB 

ausgewertet. Die Wertziffern, das ist die Temperatur- 

erhohung. die das Bad fur die Einheit des Stoffes oder 

des Yorganges (0,1 %, bezogen auf den Roheinsatz,

10 fiir die Temperaturen und 1 min fiir die Arbeits- 

zeit) erfahrt, sind in Zahlentafel 6 eingetragen. Die 

Bezugsgrundlagen aller Rechnungen sind angegeben; 

im iibrigen gelten die Annahmen fiir Einsatzgewicht 

usw., wie auch fiir die zusammengefaBte Warmebilanz 
in Zahlentafel 2.

Es ist dabei zu beachten, daB in die Werte aus 

Zahlentafel 4 bereits der ganze Warmebedarf fiir 

Schlacken-, Abgas-, Wand- und Strahlungsverluste 

(fiir die angenommenen Bedingungen) einbezogen ist. 

Mit diesen gerechnet, ergibt sich das einfache Bewer- 

tungsyerfahren einer Charge nicht nach der Warme-, 

sondern nach der Temperaturbilanz nach Zahlen

tafel 7. Man kommt in der Summę der Temperaturer- 

hohungen (mit den geringen Abweichungen der Einzel- 

rechnungen)auf das gleicheErgebnis derGesamttempe- 

raturerhóhung wie in der zusammengefaBten Bilanz.

6) Phosphor is t  m it  d em  ubersch iiss igen K a lk  be- 
lastet.

?) S iliz ium  is t m it  d em  F u t te ra b b ra n d  belaste t.

Zahlentafel 8 gibt schlieBlich eine Ordnung der 

Temperaturwertigkeit der einzelnen Stoffe nach 

Zahlentafel 7, unter Nebenstellung der Warmebin- 

dung, die die bereits auf dieEinsatzstoffe yerrechneten, 

stórenden Stoffe und Vorgange insgesamt hervor- 
ru fe n .

Die Angaben in den Zahlentafeln 3 bis 8 gelten 

streng genommen nur fiir die angenommenen Be

dingungen. Fiir geringere Abweichungen von diesen 

kann man sie zur iiberschlagigen Beurteilung anderer 

Verhaltnisse benutzen, also mit ihnen auch den Ein

fluB auf die Charge und die Moglichkeit, sie ais ther- 

mische Aushilfsmittel zu verwenden, messen.

Die Bedeutung eines guten Kalkes wird durch die 

Rechnung besonders klar belegt. Je 1 % Verunreini- 

gungen im Kalk bedeutet 8,12 je 1 % C02 bedeutet 

10,44 °, je 1 % gebundenes Wasser sogar 33,70 

Temperaturunterschied des 

Bades. Die Minderbeliefe- 

rung an reinem Kalk ist 

also der geringste Nach- 

teil, den ein schlechter Kalk 

fiir das Thomasverfahren 

bedeutet, und ein Geldab- 

zug fiir diese Minderbe- 

lieferung kein Entgelt fiir 

die Minderwertigkeit.

Die Streuungen in der 

Zusammensetzung des Kal

kes, wie sie tatsachlich vor- 

kommen, bringen die groBte 

UnregelmaBigkeit in den 

thermischen Verlauf und 

erfordern deshalb eine weit- 

gehende Warmereserye, da

mit iiberhaupt ein Aus* 

gleich geschaffen werden 

kann. Diese wurde genom

men, wenn man auf den 

Schrott ais Ausgleicher des 

wassergekiihlten Bodens 

wegen verzichten wiirde.
Eine Erhohung des Kalksatzes (in der angenom

menen Zusammensetzung) um 1 % vom Roheisen- 

einsatz bringt 43,50 Temperatursenkung, also so- 

yiel, wie 2 % Schrott hervorrufen. Bei richtig be- 

messenem Zusatz ist Kalk also ein scharfes Kiihl- 

mittel, bei ungeregelter Zumessung aber ein groBes 
Unsicherheitsglied.

Der EinfluB kurzer Arbeitszeit geht aus dem Tem- 

peraturyerlust yon bereits 107,5° bei nur 33 min Zeit 

v°n Charge zu Charge hervor. Bei dieser giinstigen 

Arbeitszeit ist der Wirkungsgrad des GefaBes mit 

=  0,8057 angegeben, das heiBt, von der im Konyerter 

yerbleibenden Warnie stehen nach Abzug von Abgas- 

und Schlackenwarme 80,57 % fiir die Temperatur- 

erhóhung des Eisenbades zur Verfiigung. Der EinfluB 

einer Yerlangerung der Zeit von Charge zu Charge ist 

am besten aus Abb. 2 zu ersehen, die die Abhangigkeit 

des GefaBwirkungsgrades von dieser Zeit darstellt.

Die Folgę des groBen Warmeyerlustes durch die 

Zeit stellt auch Abb. 3 dar, aus der heryorgeht, daB

Z a h le n ta fe l 6. W e r t i g k e i t s r e i h e  d e r  N u t z w a r m e

j Nr. FUr Stoff oder MaGnahme

Temperaturerhohung 
des Stahles

Bezagsgrundlage

+ °C —  ° 0

1 1« L u ft te m p e ra tu r 0,608 __ 100°
2 10 R ohe isen te  m pe ra tu r 0,981 _ 1280°
3 0, 1% C zu  C O -V erbrennung 1,796 — 8 3 %  y o m Gesamt-

0,1% S ch ro tt
k oh lens to ff

i — 2,150 5 %  vom R ohe isen
5 0, 1% C aO  (rein) 2,510
6 0, 1% P hosphor*) 2,581 — 1 ,84%  v o m  R ohe isen
7 0,1% S zu  S 0 2 3,2126 — 0 ,015 %  y o m  R ohe isen
8 1 m in Gefal3verlust — 3,569 33 m in  C hargendauer
9 0, 1% Fe zu  F e 304-V erbrennung 3,932 — 2 ,30%

10 0, 1% T echnisoher K a lk — 4,350 13,0 %
11 0, 1% N orm a le  K oh lensto ff- vom

v e rb re nnung 4,8123 __ 3 ,37%
Rohe isen

12 0, 1% M angany  er b rennung 5,0689 — 1,00%  J
13 1 g L u ft fe u c h t ig k e it — 5,208 12 g /m 3 L u f t
14 1% R e ine r Sauersto ff 6,410
15 1% L u ftiib e rschuB _ 8,108
16 1% V eru n re in ig u ng  im  K a lk — 8,120 5 ,0 %  y o m  K a lk
17 1% C 0 2 im  K a lk — 10,435 3 ,0 %  y o m  K a lk
18 0, 1% C vo n  C O  zu  C 0 2 16,620 __

19 0, 1% S iliz iu m 7) 17,806 _ 0 ,2 5 %  yom R ohe isen
20 0, 1% C zu  C 0 2 19,536 — 1 7 %  v o m  K oh le n s to ff
21 1% H 20  geb. im  K a lk

- 33,700 2 ,0 %  yom  K a lk
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1282 Stahl und Eisen.

E i n f l u f i  d e r  S t o f fe  u n d  d e r C h a r g e n d a u e r  a u f  W a r m e b ila n z . 46. Jahrg. Nr 38.

rein rechnerisch infolge des gróBeren GefaBverlustes 

bei einer mittleren Chargenzeit von 63 min bereits 

kein WarmeiiberschuB zum Zusetzen von Schrott
mehr yorhanden ist.

Die Bedeutung 

eines physikalisch 

heiBen Eisens geht 

aus dem Tempera- 

turverlauf in Abb. 1 

hervor. Ein kaltes 

Eisen wird bei der 

Temperatursenkung 

durch ungiinstige 

Kalkverhaltnisse 

oder kalten Kon- 

verter letzten Endes 

unverblasbar.

Die Lufttempera- 

tur von 100° gleicht 

sich in ihrerWirkung 

etwa mit dereń 

Feuchtigkeitsgehalt 

aus. Bei warmem, 

feuchtemWetter be- 

deutet der Feuchtig

keitsgehalt eine er- 

hebliche thermische 

Storung. Bei der ge- 

ringen Haufigkeit 

solcher Tage kommt 

eine wirtschaftliche 

Lufttrocknung ab ar nicht in Frage. Um so mehr 

braucht man beim Thomasverfahren eine Warme- 

reserve, damit man an Tagen, an denen die Luft 

einen 10 bis 20 g hoheren Feuchtigkeitsgehalt je m3 

hat, die Bilanz herstellen kann.

Ein LuftiiberschuB von 1 % bringt schon 8,110 

Storung, daher sind die hohen LuftuberschuBzahlen,

Z ah len ta fe l 7. T e m p e r a t u r b i l a n z  e in e r  

T h o m a s c h a r g e  (n ach  Z ah len ta fe l 1 bis 3).

1 2 3 4 5

S to ff

R eoh-
nungs-
ein h eit

%

Zu ver- 
rech- 
nende 
Ein- 

heiten

Tem pe- 
ratu r- 

w ert 
ftir die 

E in h e it8) 

» O

Ge- 
sarate 

T em pe- 
ratu r- 
erho- 

hung®) 

» C

K oh le ns to ff

(8 3 %  zu  CO ) 0 , 1% 27,971 1,796 50,236

K oh le n s to ff

(1 7 %  zu C 0 2) 0, 1% 5,729 19,536 111,922

S iliz iu m 0 , 1% 2,500 17,806 44,515

M an g an 0 , 1% 10,000 5,0689 50,689

P hosphor 0 , 1% 18,400 2,581 47,491

Schwefel 0 . 1% 0,150 3,2126 0,482

E isen 0 , 1% 23,000 3,932 90,436

K oh le n s to ff

von  C O  zu  C 0 2 0 , 1% — 16,620 —

R e in e r  Sauersto ff ! 1% — 6,410 —

T em pera tu re rhóhung  des

S tah lbades 395,77

8) N ach  Zah len ta fe l 6 .

9) S pa lte  5 =  Spa lte  3 • Spa lte  4.

wie sie sich gelegentlich in veroffentlichten Analysen 

finden, wohl ais Analysenfehler zu werten.

Eine Erhóhung der Lufttemperatur durch Aus

nutzung der Abhitze konnte rein rechnerisch Sto- 

rungen in der Bilanz ausgleichen, wird praktisch aber

A b b ild ung  3. Schrottzusatz be im  Tbomas- 

yerlahren in  A bhang igke it von der Ge- 

samt-Chargendauer.

schwer durchfuhrbar sein. Ein Zusatz von Sauerstoff 

scheitert an den Kosten.

Der rein rechnerische Ausgleich durch die Erlio- 

hung des Abbrandes bringt eine Erhóhung der Un- 

kosten und metallurgische Bedenken. Dazu bringt 

erhóhter Phosphorgehalt hoheren Kalkbedarf, Sen- 

kung der Anfangstemperatur durch dessen Erwar- 

mung und geringen TemperaturiiberschuB.

Ais wirtschaftliche Zusatzwarme stellt sich die 

Warmemenge dar, die man durch Nachverbrennung 

des Kohlenoxyds iiber dem Bade erhalt. 2,80 % =

Z ah le n ta fe l 8 . T e m p e r a t u r w e r t i g k e i t  f u r  die 

T h o m a s c h a r g e  n a c h  d e r  S t o f f m e n g e  im  E i n 

s a t z  i n  ° 0 .

Nr. S to ff  | + o 0 | _  o C'°)

1 Schw efel zu  Sehw efe ld ;oxyd 0 ,4 8 2 —

2 K oh le nsau re  im  K a lk — 3 1 ,3 0 5

3 V eru n re in ig u ng en  im  K a lk — 40 ,600

4 S iliz iu m 11) 4 4 , 5 1 5 —

5 P ho sp h o r12) 4 7 , 4 9 1 —

6 K oh le n s to ff zu  K o h le n o x y d 5 0 ,2 3 6 —

7 M an g an 5 0 ,6 8 9 —

8 T echnischer K a lk — 5 6 ,5 5 0

9 L u ft te m p e ra tu r 6 0 ,7 7 3 —

10 W asser im  K a lk  g ebunden — 67 ,4 0 0

11 L u ft fe u c h t ig k e it — 6 7 ,7 0 4

12 E isen  zu  E is e n o x y d u lo x y d 9 0 ,4 3 6 —

1 3 S ch ro tt — 10 7 ,5 0 0

1 4 K oh le n s to ff zu  K oh le nsau re 1 1 1 , 9 2 2 —

1 5 G efaB verlus t — 1 1 7 ,7 7 7

1 6 R o he ise n te m p e ra tu r 1 2 5 5 ,6 8 0 _____

10) D ie  n e g a tiv e n  W erte  s in d  in  den  pos itiven  m it 

verrechnet, der V o lls ta n d ig k e it h a lbe r aber hier einzeln 

a u fg e f iih r t , u m  ih re n  E in f lu B  zu  zeigen.

11) S il iz iu m  is t  m it  d em  E u tte ra b b ra n d  belastet.

12) P hospho r  is t  m it  d em  uberschussigen K a lk  be

las te t.

fy/rJtum ysgrc/cfrfesdróe/fsraw/ffes

A bb ild ung  2. W irkungsgrad des 
N

ArbeitsgefaBcs j j ^ i n  A bhang ig 

ke it yon der Gesamt-Chargen- 

dauer.

N  =  N u tzw arm e zur Teraperatur- 
erbóhung v o n  S tah l und 
S ch rott.

S «= W arm em enge zur D ecku ng 
der G ef'aBverluste.

N -f S =  B ru tton u tzw arm e.
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83 % des Kohienstoffabbrandes stehen dafiir zur 
Yerfiigung.

Die Durchfiihrbarkeit ist durch Versuche bei der 

Friedrich-Alfred-Hiitte der Firma Krupp, Rhein- 

hausen, erwiesen. Die durch die mit einem sehwenk- 

und senkbaren Blasrohr von oben auf die Badober- 

flache geblasene Luftmenge verbrannte Kohlenoxvd- 

raenge ist in Abb. 1 eingetragen. Das Abschmelzen 

des Miindungsbaren und die Moglichkeit, mehr Schrott 

zu geben, bewies bei Versuchschargen, daB jedenfalls 

ein Teil der Warnie nutzbar gemacht werden kann. 

Man wird von diesem Verfahren, das natiirlich bei 

praktischer Durchfiihrung schon durch den Auswurf 

eine Reihe von Schwierigkeiten bringt, aus metallur- 

gischen Griinden Gebrauch machen, wenn man vor 

der Frage steht, ein nach heutigen Begriffen nicht 

verblasbares Eisen fiir das Thomasverfahren nutzbar 

zu machen. Die Roheisenzusammensetzung beim

*

An den B er ich t sehloB sich folgender M e in u n g s -  
a u s ta u s c h  an.

Geheim rat O s a n n  (C laus tha l): Der B erichters tatter 

sagte zum  SchluB seiner A us fiih rungen , daB m an  wohl 

in  die Lage kom m en konn te , e in m eta llurg isch  ungeeig- 

netes Roheisen yerblasen zu  miissen, u n d  nann te  ais 

H ilfsm itte l das E inb lasen  von L u ft  auBerhalb des Bades, 

um das K oh lenoxyd  zu yerbrennen. Ic h  g laube , daB h ier 

Schwierigkeiten au ftre ten  werden, u nd  b in  der A nsich t, 

daB w ir in  solchen F a lle n  m ehr anstreben miissen, tiber- 

hitztes Rohe isen anzuw enden. D ar iibe r is t ja  schon 

seinerzeit in  einem  B erich t von D irek to r  H o l z 13) gespro- 

chen worden; dabe i is t zum  A usdruck  gekom m en, daB 

ein phosphorarmeres E isen noch  g u t yerblasen werden 

kann, wenn m an  es im  F lam m ó fen  oder Siemens-Martin- 

Ofen vorher ube rh itz t.

D ann  h a t der B er ich te rs ta tte r von dem  W e r t der 

K onyerterauskle idung im  H in b lic k  au f den Warmehaus- 

ha lt zu yerschiedenen Ze iten  der Schmelze gesprochen. 

Die in  der K onverterausk le idung  aufgespeicherte Warme- 

menge muB iiber den Feh lbetrag , der zeitweise a u f tr it t ,  

hinweghelfen. D araus k ann  w oh l geschlossen werden, daB 

der Gedanke der Verw endung eines wassergekiih lten 

Bodens doch n ic h t zukunftsre ich  is t, denn w ir brauchen 

auch gerade die Bodenausk le idung  ais W arm espeicher 

und ais schlechten W arm e le ite r ; sonst konnen w ir den 

Konyerterbetrieb n ic h t durch fiih ren .

Der Berichterstatter h a t  eine ganze Menge Zahlen- 

werte gegeben, die verwendet werden sollen, d a m it  

jeder die Berechnung durch fiih ren  u n d  seinen Verhalt- 

nissen anpassen kann . Ic h  g laube , m anchem  Fachge- 

nossen zu dienen, wenn ich  darau f h inweise, daB bereits 

in „S tah l u nd  E isen“  eine A b han d lu ng  aus m einer Feder 

be steht11). in  der in  gem einfaB licher W eise solche Rech- 

nungen durchgefiih rt sind . Diese A b han d lu ng  ist un- 

m itte lbar nach der K riegsze it en tstanden , ais die S ta h l

werke gezwungen waren, m it  30prozentigem  Ferrom angan 

zu arbeiten u nd  ais Verschiedenes au ftra t , was die 

W arm ew irtschaft des K onverters aus dem  G leichgew icht 

bringen konnte. M an  m uB te auch  v ie l gróBere Mengen 

von Zusatzen anw enden, dereń abk iih lende  W irk u ng  in  

Erscheinung tra t. A uch  war das R ohe isen  m itu n te r  

schlecht. I cb fiih lte  m ich  dam als veranlaB t, eine An- 

leitung fiir derartige B erechnungen zu geben, u m  dem 

Mannę im  Betriebe zu helfen. Es is t in  diesen Berech

nungen, die auch in  m e in  L eh rbuch  iibergegangen sind , 

z. B . au f der G rund lage der T em peraturern ied rigung , 

ercchnet, w ieyiel S ch ro tt m a n  setzen k ann  u nd  wie 

das Fassungsyermogen eines K onverters u n d  die Chargen-

*3) Ber. Stahlw .-Aussch. V. d . E isenh . N r. 58 (1921).

4) D ie W arm erechnung  des K onyerters . S t. u. E . 
39 (1919) S. 961.

I homasverfahren ist die Folgę der Notwendigkeit, 

zu einem Ausgleich in der Warmebilanz zu kommen.

Je mehr es gelingt, die vórstehend erorterten 

thermischen UnregelmaBigkeiten zu beseitigen und 

die verfiigbare Warme nach Stoff und Zeit dem me- 

tallurgischen Zweck nutzbar zu machen, desto geringer 

kann der Verbrauch an Brennstoff, das heiBt an 

nutzbarem und schadlichem Abbrand werden. 

D.es weist auf die Notwendigkeit gleichmaBigster Be

dingungen fur Einsatz, Kalkzuschlag und Arbeits- 
zeiten.

Zusam m enf assung.

Es werden auf Grund einer Stoffbilanz die ther

mischen Verhaltnisse einer Thomascharge, insbe

sondere dereń zeitlicher Temperatur yerlauf beim yer

blasen ermittelt und Wertziffern der einzelnen Ein- 

satzstoffe und der Blasezeit fiir den Temperaturein- 
fluB auf das Bad gegeben.

*

dauer au f die Tem peratur e inw irk t. D ie  V erlustzah len  

habe ich dam als berechnet, indem  ich  die theoretische 

V erbrennungs tem pera tu r der ta tsach lich  gemessenen 

gegeniiberstellte. Der U ntersch ied s te llt d ie Verluste dar.

® r-'Sn9- C- B u l l e  (Dusseldorf): Ic h  h a lte  die An- 

regungen von Bansen, den K oh lensto ffgeha lt zu

K ohlensaure zu yerbrennen, f iir  sehr w ich tig , u n d  zw ar 

n ic h t  n u r  im  H in b lic k  au f den Phosphor, den m a n  bei 

der Verwendung von phosphorarm em  Rohe isen sparen 

kann , sondern auch in  H in s ic h t au f die V erw endbarke it 

von ka lterem  Rohe isen. D aB  es erw iinscht is t, m it  heiBem 

Rohe isen zu arbe iten, is t je tz t den S tah lw erkern gelaufig . 

D ie  Schw ierigkeiten bei der V erarbe itung  k a lte n  Roh- 

eisens k ann  m a n  bisher durch  B etriebsm aB nahm en n ic h t 

iiberw inden, aber $r.=Q;ttg. Bansen w ird  sie m it  seinem 

Verfahren w ahrschein lich g u t uberbriicken konnen , denn 

er erhoht die T em peratur des Roheisens gerade am  A n fang  

des Blasens, wenn der T em peraturbedarf, n a m en tlic h  bei 

k a ltem  Rohe isen, besonders h e rvo rtr itt . E r  w iirde viel- 

le ich t seine A rbe it noch bereichern, wenn er d ie  Er- 

starrungstem peratur des Roheisens m it  e inze ichnen bzw . 

einen H inw eis au f die steigende D ick fliiss igke it des R o h 

eisens bei dem  H erausbrennen des K oh lensto ffs  ein- 

schalten konnte . Bei k a ltem  Rohe isen ste ig t der A us 

w urf un ter gew ohnlichen Verhaltn issen deshalb bei 

Chargenbeginn sta rk , w eil das k a lte  B ad  durch  Heraus- 

brennen des K oh lensto ffs  seiner E rs ta rrungstem pera tu r 

nahegebracht w ird . W e nn  m a n  also bei C hargenbeg inn 

die T em peratur zu erhóhen yerm ag, k ann  m an  n ic h t n u r  

phosphorarm eres, sondern auch  kalteres Rohe isen ver- 
wenden.

O. H o l z  (O berhausen): A uch  ich  h a lte  die A nregung  

yon Tr.tolUl. Bansen, yon oben d ie  L u f t  e inzub lasen, 

um  das K oh le nox yd  zu  yerbrennen , f iir  sehr w ertyo ll. 

Es ergeben sich wegen des Ausw urfs groBe Schw ierig

keiten. V ie lle ich t is t es m óg lich , w ie dies be im  Tropenas- 

V erfahren der F a li is t, d ie L u f t  se itlich  e inzufuhren .

® »3 :n g . H . B a n s e n  : D ie  A nregung  von D irek to r 

H o lz  w ar seinerzeit auBerordentlich  w ertyo ll u n d  m achte  

uns dam als e rs tm a lig  d arau f au fm erksam , von  welcher 

B edeutung e in  phys ika lisch  heiBes E isen is t. Ueber diese 

Schw ierigkeit s ind  w ir im  allgem einen h inw eggekom m en.

G ehe im ra t O sann m óchte  ich  zu bedenken geben, 

daB das U eberh itzen  des E isens n a t iir lic h  eine sehr kost- 

spielige u n d  ze itraubende Sache is t. Es is t e in N otbehe lf, 

au f den m an  im  a llgem einen w ird  yerzich ten miissen, 

w ahrend die V erbrennung des K oh lenoxyds , das not- 

wendigerweise im  K onverte r en ts teh t, eben der Versuch 

ist, e inen an  sich verlorenen B rennsto ff bestm oglich n u t z 

bar zu  m achen . D ie  V erd ffen tlichung  von G ehe im ra t 

Osann is t auBerordentlich  w ertyo ll, u m  den jenigen , der 

d ie Sache noch n ic h t beherrscht, e inzu fuhren .
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W as die Erage von D irek to r H o lz  wegen der seit- 

lichen L u ftzu fuh r  be tr ifft , so is t diese ja  schon yerschie- 

den tlich  yorgeschlagen w orden; es bestehen daruber z. 15. 

altere am erikanische P a ten ie . Aber es is t P™ lsc 

auBerordentlich schwer, die no tigen Q uerschm tte zu 

gew innen. M an muB bedenken, daB d ie  L u f t  n u r  zeit- 

weise eingeblasen werden kann , etw a von der 2 bis zur

9 M inutę . W ahrend  der anderen Ze it muB m an  die L u ft  

abstellen, und  dann  besteht die groBe Gefahr daB die 

Dusen verschlacken. Sie sind  schwer am  K onverter

anzubringen . Es is t n ó t ig , daB m an  m it  der L u ft  au f das 

B ad  s t io h t ; m a n  m uB  also sehr schrag durch  die W and  

des K onverters gehen, u n d  dadu rch  w iirde m an  das Mauer- 

werk auBerordentlich  schwachen, so daB es praktisch 

e igentlich  n ic h t m og lich  is t. M an  w ird  infolgedessen 

yerha ltn ism aB ig  k leine B lasąuerschn itte  in  den Diisen 

w ah len m iissen u n d  k o m m t d an n  au f auBerordentlich 

hohe Geschw ind igke iten; d a r in  lieg t e in N ach te il des 

Yerfahrens : es is t sehr gerauschyo ll, so daB sogar ein 

T hom asw erker dabe i nervós w erden k a nn .

Die Bestimmung der Gase in Eisen und Stahl.
Von Dr. phil. 1’ au l K lin g e r  in Essen.

(Fortse tzung von Seite 1254.)

( KriHsche Betrachmngen der chemischen Um8etzUngsverfahren. Lóslichkeit von Kohlenoxyd und Kohlen- 
' ' dioxyd im  Eisen. Folgerungen.)

2. Die chemischen Umsetzungsverfahren.

B
ei den chemischen Umsetzungs- oder Losungs- 

yrrfahren war zu unterseheiden zwischen den 

Umsetzungen bei Zimmer- oder hoheren Temperaturen 

und den Kaltumsetzungen im Yakuum. Zu ersteren 

Verfahren rechnen das Verfahren von Goutal und 

Vita, zu letzteren die Umsetzungen mit Jod, Brom, 

Quecksilber- und Kupferchlorid. Da gegenuber den 

Extraktionsverfahren die chemischen Verfahren nur 

gerińge Mengen Kohlenoxyd lieferten, galt es zu- 

nachs°t experimentell zu untersuchen, ob moglicher- 

weise ein Teil des Kohlenoxyds von dem Losungs- 

mittel gebunden wurde. Um gegenuber den Ver- 

suchsbedingungen hierbei moglichst gleiche Verhalt- 

nisse zu haben, wurde Elektrolyteisen, das im Ya

kuum vollstandig entgast worden war, mit dem ent- 

sprechenden Lósungsmittel umgesetzt, worauf diese 

Losung mit einer abgemessenen Kohlenoxydmenge in 

den Umsetzungsapparat gefullt und bei der vor- 

geschriebenen Temperatur geschuttelt wurde. Der 

nicht absorbierte Gasrest wurde gemessen und auf 

seine Bestandteile gepriift. Es zeigte sich, daB das 

Goutalsche und das Vitasche Lósungsmitteldie 

schwach salzsaure bzw. die schwach ammoniakalische 
Kupferammoniumchloridlosung, Kohlenoxyd absor- 

bierten. Die Bindung schien jedoch 

ziemlich lose zu sein, da beim Kochen 

der Losung das Kohlenoxyd bis auf 

einen geringen Rest wieder abgegeben 

wurde. Die Absorptionsfahigkeit der 

reinen Lósungen war gering; die Ge

genwart von Eisen wirkte reduzierend 

auf das Salz ein, wobei sich Kupfer- 

ammoniumchlorur bildete, dessen Auf- 

nahmevermogen fiir Kohlenoxyd be

deutend gróBer war.

a) Umsetzungsverfahren

nach Gouta l.

Das Goutalsche Verfahren war das 

einzige, bei dem regelmaBig Kohlen- 

dioxyd gefunden wurde. Augenfallig 

war hierbei die Abhangigkeit der Kohlen- 

dioxydmenge von dem Kohlenstoff

gehalt des Materials und die Erschei-

41) P. K lin g e r : St. u. E. 42 (1922)

S. 452.

nung, daB die Kohlendioxydentwicklung erst beim 

Kochen der Losung auftrat. Beides deutete 

darauf h in , daB es sich hier lediglich um ein 

Reaktionsgas und nicht um im Stahl gelostes 

Koldendioxyd handelte. Obwohl nach den oben an- 

gefiihrten Versuchen eine geringe Menge Kohlenoxyd, 

vor allem bei ungeniigendem Kochen, von dem Ló- 

sungsmitteł zuruckgehalten wurde, so lieBen die ge- 

fundenen geringen Kohlenoxydwerte doch deutlich 

erkennen, daB im gunstigsten Falle vom gegossenen 

Stahl nur Spuren Kohlenoxyd mitgefuhrt werden. 

Zur Fuhrung des Beweises, daB die nach dem Gou- 

talschen Verfahren ermittelten kohlenstoffhaltigen 

Gase tatsachlich Reaktionsprodukte waren. wurde 

eine Reihe von Versuchen angestellt, iiber die bereits 

fruher vom Verfasser44) teilweise berichtet wurde. 

Bei der Umsetzung mit dem Kupfersalz lóste sich 

das Eisen, wahrend der Kohlenstoff, in elementarer 

Form oder ais Karbid, sowie die Sauerstoffverbin- 

dungen des Stahles mit dem ausgeschiedenen Kupfer 

ungelost zuriickblieben. Die Einwirkung von Kohlen

stoff bzw. Karbid auf das Goutalsche Umsetzungs- 

mittel in reiner Losung und bei Gegenwart von Oxy- 

den und reinem Eisen bei vorschriftsgemaBer Be

handlung ist aus Zahlentafel 5 zu erkennen. DieVer-

Z ah le n ta fe l 5. R e a k t i o n s y e r s u c h e  z w i s c h e n  K o h le n s t o f f  

b z w . K a r b i d  u n d  K u p f e r a m m o n iu m e - h l o r i d l o s u n g  n a c h  

d e r  A r b e i t s w e is e  v o n  G o u t a l .

ao 40%- Gra Fe30

g

Fe203

g

Elek
trolyt
eisen

g

Beaktionsgase

Arbeitsweise m £
o
t>

Ou(NH3)6C12

cm3

phit

g

CO,
cm3

CO
cm8

1 500 0,3 __ __ 0,90 0,02

Schw ach saure 2 500 - 0,3 -
_ 1,25 0,02

L o su ng
S 500 0,3 0,3 1.6 0,02

( 2 % H C l) , l1/2st Ą 500 0,3 3,0 0,9 0,20
be i 40°, h ie rau f

5 500 0,3 0,3 3 0 1,0 1,5
1 s t im  S ieden 

in  Gouta l- 6 500 0,3 0.3 1,6 0,02

A p p a ra tu r 7 500 — 0,3 — 3,0 1,1 0,50

8 500 — 0.3 0,3 3.0 1,4 2,0

9 500 0,3 __ __ __ 2,6 —

N eu tra le  

L osung , 1 %  st

1(1 500 0,3 __ 4,0 —

1 1 500 0,3 0,3 _ 2,4 -

bei 40°, h ie rau f 12 500 0,3 — — 3,0 2,0 —

1 s t im  S ieden 13 500 0,3 — 0,3 3,0 1,8 —

in  Goutal-
14 500 0,3 0,3 3,9 _

A p p a ra tu r
15 500 __ 0,3 3,0 3,2 -

16 500 — 0,3 0,3 3,0 2,8
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suche wurden nicht nur mit der iiblichen schwach 

salzsauren Kupferammoniumchloridlosung, sondern 
auch mit einer neutralen Losung gleicher Konzen- 

tration durchgefiihrt. Die Graphit-, Karbid-, Oxyd- 

und Elektrolyteisen-Mengen waren vorher durch Va- 

kuumgliihung entgast worden. Die Versuche zeigten 

einwandfrei die Reaktionswirkung zwischen Graphit 

bzw. Karbid und der Kupferammoniumchloridlosung 

unter Bildung von Kohlendioxyd. Wahrend die 

schwach salzsaure Losung, das eigentliche Goutalsche 

Losungsmittel, neben Kohlendioxyd auch noch Koh- 

lenoxyd ergab, wurde bei Verwendung von neutraler 

Kupfersalzlosung nur Kohlendioxyd gefunden. Diese 

Erscheinung war auch bei Stahlproben zu beobachten. 

Neutrale Losung lieferte kein oder nur Spuren 

Kohlenoxyd, dagegen durchschnittlich mehr Kohlen- 
dioxyd ais die saure.

Die Untersuchungen von R. Schenck und seinen 

Mitarbeitern, W alter und G iessen45), iiber die 

Saurezerlegung von Eisen-Kohlenstoff- und von 

Eisen - Mangan - Kohlenstoff - Legierungen ergaben, 

daB die Abscheidung des Kohlenstoffs bei der Behand- 

lung dieser Legierungen mit Sauren ais elementarer 

Kohlenstoff und in hydrierter Form ais Kohlenwasser- 

stoffe erfolgte; siefanden in den Zersetzungsproduk- 

ten sowohl gesattigte ais auch ungesattigte Kohlen- 

wasserstoffe. Zu dem gleichen Ergebnis kam

O. W erkm eister46), der bei Zersetzungsversuchen 

von Eisenkarbid durch Mineralsauren unter den gas- 

formigen Produkten Paraffine und Olefine feststellte. 

Gewisse Kohlenwasserstoffe, wie Azetylen und Ae- 

thylen, wirken aber bereits bei 35° reduzierend auf 

Jodpentoxyd ein47). Es erschien deshalb notwendig, 

zu priifen, ob die bei dem Goutalschen Yerfahren er- 

mittelten geringen Mengen Kohlenoxyd trotz der 

Bromvorlage, die nicht samtliche Kohlenwasserstoffe 

zu absorbieren vermag, nicht doch durch bestimmte 

Kohlenwasserstoffe beeinfluBt wurden. Die Arbeits- 

weise wurde deshalb dahin abgeandert, daB noch 

zwei AbsorptionsgefaBe mit aktiver Kohle, von der 

samtliche Kohlenwasserstoffe gebunden werden, vor 

das Jodpentoxydrohr geschaltet wurden. Die Ver- 

suchsergebnisse in den Zahlentafeln 6 und 7 be- 

sagen, daB die Kohlenoxydwerte des Goutalschen Ver- 

fahrens tatsachlich durch Kohlenwasserstoffe beein

fluBt werden konnen. Die Gegenwart von Eisen 

schien die Reaktion und Hydrierung stark zu fordem 

(vgl. Zahlentafel 5). Die auf diese Art untersuchten 

Stahlproben ergaben nur unbedeutende Kohlen- 

oxydgehalte (vgl. Zahlentafel 7 gegeniiber Zahlen

tafel 1). Unter der Beriicksichtigung, daB 1 cm3 der 

zur Titration des aus dem Jodpentoxyd stammenden, 

in Chloroform absorbierten Jodes verwandten Thio- 

sulfatlosung 0,2 cm3 Kohlenoxyd — 0,25 mg 

Kohlenoxyd entspricht, d. h. ein Tropfen 0,02 cm3 

oder 0,025 mg Kohlenoxyd entspricht, diirften die 

ermittelten Werte, da oft nur ein bis zwei Tropfen 

verbraucht wurden, bereits in den Bereich der Ana-

46) Z. anorg. C hem . 127 (1923) S. 101. Dr.-Diss. 
Munster 1922.

4')  ®I.»3;ttg.-Diss. K a rls ruhe  1910.

” ) N i c h a u x  u n d  G a u t i e r ;  Com ptes rendus 141 

f 1905) S. 1233; 142 (1906) S. 15.

X X X V III .4„

Z a h le n ta fe l 6 . 

R e a k t i o n s v e r s u c h e  z w i s c h e n  K o h l e n s t o f f  

b z w . K a r b i d  u n d  K u p f e r a m m o n i u m c h l o r i d 

l o s u n g  n a c h  G o u t a l .  A b s o r p t i o n  d e r  K o h l e n 

w a s s e r s t o f f e  m i t t e l s  a k t i v e r  K o h le .

Arbeitswcisc

rC
a
e

o
■0/* G ra

phit
Fe30

Elek-
tro-
ly t-

eisen

Tieaktions-
gase

3 C 02 00

Nr. cm3 g g g cm3 cm3

S chw ach  saure 

L osung  

( 2 %  H C 1)

i
o

3
4

50 0

5 0 0
5 0 0
5 0 0

0 ,3
0 ,3

0 ,3
0 ,3

3

3

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

0,02

0,16

0,06

0,28

lysenfehler fallen (bei 10 g Einwage entspricht ein 
Tropfen 0,0001 % CO).

Weiterhin war noch das Yerhalten des Wasser- 

stoffs zu Jodpentoxyd zu beachten. Untersu

chungen verschiedener Forscher hieriiber haben zu 

abweichenden Ergebnissen gefuhrt. Wahrend 

Sm ith , Raken und Tervogt48) sowie andere For

scher bei normalen Bedingungen keine Einwirkung 

von Wasserstoff auf Jodpentoxyd feststellen konnten, 

sollte nach Froboese49) Jodpentoxyd in Gegenwart 

von Wasserstoff bei 70° Spuren, bei 160° dagegen 

reichliche Mengen Jod abscheiden. Nach Beobach

tungen des Verfassers wurden durch Wasserstoff aus 

dem erwarmten Jodpentoxyd immer Spuren von 

Jod in Freiheit gesetzt. Ein Versuch, bei dem dem 

Stickstoffstrom absichtlich reiner Wasserstoff zu- 

gefuhrt wurde, ergab deutliche Jodabscheidung. 

Die Móglichkeit war somit gegeben, daB die ge

ringen Jodabscheidungen ebensogut durch den beim 

Losen der Probe gebildeten Wasserstoff bewirkt 

werden konnten. Das Auftreten von freiem Wasser

stoff in salzsaurer Losung war ohne weiteres ver- 

standlich; bei der auBerst leichten Oxydierbarkeit 

des Eisenkarbids ware jedoch auch eine Oxydation 

in neutraler Losung durch etwa voriibergehend ge- 

bildetes Wasserstoffsuperoxyd unter Bildung von 

Eisenhvdroxyd, Kohlenwasserstoffen und Wasser
stoff immerhin denkbar.

Es war nun noch die Frage der Kohlendioxyd- 

bildung zu klaren. Nach den erwahnten Unter

suchungen von Werkmeister46) sowie von Schenck 

und Walter45) bestanden die bei der Zersetzung 

von reinem Eisenkarbid mit reiner Salzsaure ent- 

weichenden Gase im wesentlichen aus Wasserstoff, 

dem Kohlenwasserstoffe der Paraffin- und Olefin- 

reihe beigemengt waren. Ein erheblicher Teil des 

Karbidkohlenstoffs ging bei der Auflosung in ele- 

mentaren Kohlenstoff iiber. Wahrend bei diesen 

Zersetzungen nur Wasserstoff-, Chlor-, Hydroxyl- 

und Ferroionen auftraten, kamen bei der Goutal

schen Umsetzung noch Kupri- und Ammoniumionen 

hinzu. Den Versuchsergebnissen in Zahlentafel 8 ist 

zu entnehmen, daB die Bildung von Kohlendioxyd 

durch die Gegenwart von Metallionen, besonders 

Kupriion, gefórdert wurde. Diese Metallionen schei- 

nen die beim Kochen der Losung auftretenden Oxy- 

dations- bzw. Reduktionsvorgange katalytisch zu

48) Z . angew . C hem . (1900) S. 1002.

49) Z  ana l. C hem . 54 (1915) S. 1.
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Zah len ta fe l 7. G a s b e s t im m u n g e n  im  S t a h l  n a c h  G o u t a l  

u n t e r  Y e r w e n d u n g  y o n  a k t i v e r  K o h le  z u r  A b s o r p t i o n

de r K o h le n w a s s e r s to f fe .

-G
O  . 
3  -

Q>

Werkstoff
%
C

40 % -
Ou(N H3)6C12 

500 cms

Gase

C 02
c m 3

CO
c m 3

0 0 2
Gew.%

CO
Gew.%

1

2

3

4

S .-M .-Stahl. . . 

>> *

»» * *

0 ,10

0,47

1,20

1,20

sauer

ne u tra l

0,3

0,9

1,7

5.6

0,01

0,01
0,03

0,0050

0,0160

0,0320

0,1060

0,0001

0,0001

0,0004

Z ah le n ta fe l 8 . V e r s u e h e  i ib e r  d e n  E i n f l u B  d e r  E is e n -  

u n d  K u p f e r s a l z e  a u f  d ie  G o u t a l s c h e  U m s e t z u n g .  

(A bsorption der Kohlenwasserstoffe m it  ak tiyer Koh le .)

Reaktions-
Ver-

Entgastes
H 20

Gra
Fe30 PeCb OuCl2 gase

SUCh Arbeitsweise + 2 % HC1 p h it
C 0 2 CO

Nr. c m 3 g g g g c m 3 c m 3

1 500 0,3 — — — 0,48 0,04

2 500 0,3 — — 0,42 1,28

3 i y 2 st 500 o.:s — 14,0 — 0,96 0,71

4 bei 40°, h ie rauf 500 _ 0,3 14,0 — 0,86 0,41

5 1 s t im  Sieden 500 0,3 _ — 200 1,82 1,61

6 in  Goutal- 500 __ 0,3 — 200 1,13 0,12

7
A p p a ra tu r

500 0,3 __ _ _ 0,44 —

8 500 — 0,3 — — 0,27 —•

Yersuoh 7 u n d  8 : A b so rp t io n  des C O  m it  sa lzsaurer C u 2C l2-Losung.

beeinflussen. Die Bildung des Kohlendioxyds konnte 

auf einer Zersetzung entstandener Kohlenwasser

stoffe beruhen; ebenso konnte auch an eine Reak

tion ahnlich der Wassergasbildung gedacht werden.

Vorliegende Versuche fiihrten zu dem Ergebnis, 

daB das Goutalsche Verfahren zur Bestimmung der 

Gase im Stahl nicht anwendbar ist, da die hierbei frei 

werdenden kohlenstoffhaltigen Gase Kohlendioxyd 

und Kohlenoxyd ais Reaktionsgase anzusprechen 

sind. Die Kohlenoxydbestimmung wird auBerdem 

noch durch die Bildung gesattigter und ungesattigter 

Kohlenwasserstoffe und reichlicher Mengen Wasser- 

stoff, die ebenfalls auf das Jodpentoxyd einwirken, 

fehlerhaft. Unter Berucksichtigung, daB die nach 

dem Goutalschen Yerfahren gefundenen, an und fiir 

sich bereits sehr niedrigen Kohlenoxydwerte durch 

die erwahnten Faktoren noch nachteilig beeinfluBt 

sind, lassen auch diese Untersuchungen die Wahr- 

scheinlichkeit weiterhin bestehen, daB im Stahl 

Kohlenoxyd nicht gelost vorkommen kann.

b) Umsetzungsverfahren nach Y ita .

Nach der Arbeitsweise von Vita wurden in den 

untersuchten Stahlproben nur Stickstoff und 

Wasserstoff gefunden, von den kohlenstoffhaltigen 

Gasen in einem einzigen Falle Kohlendioxyd. Kenn- 

zeichnend fiir die Untersuchungsergebnisse war der 

hohe Stickstoffgehalt. Auf die Ermittlung etwa 

vorhandenen Kohlenoxyds wurde von vornherein 

verzichtet, da die vorgeschriebene Umsetzungslosung 

eine betrachtliche Menge Kohlenoxyd absorbierte, 

die auch bei einer Temperatur von 60° noch groBten

teils festgehalten wurde. Nach der Vorschrift von 

Vita sollte die Kupferlosung vor dem Gebrauch mit 

geiiiit-; Koksofen- oder Hochofengas gesattigt und 

gleiehen Behandlung wie bei den Gasunter- 

S. 452. :n unterworfen werden. Hieryon wurde ab

gesehen, da es unmoglich erschien. fiir 

alle Versuche gleiche Losungstempera- 

tur sowie ein durch die Wasserstrahl- 

pumpe erzeugtes gleiches Teilvakuum 

zu erhalten. Durch das zuletzt be- 

handelte Goutalsche Verfahren wurde 

gezeigt, daB im allergunstigsten Falle 

im Stahl nur Spuren Kohlenoxyd vor- 

handen sein konnen; eine einwandfreie 

analytische Bestimmung dieser geringen 

Kohlenoxvdmengen iiber einer mit 

Kohlenoxyd gesattigten Kupferlosung 

bei schwankenden Driicken war nicht 

durchfuhrbar.

Die von Vita angegebene Losung 

bestand aus einer schwach ammoniaka- 

lischen 40prozentigen Kupferammoni- 

umchloridlosung, die etwa,s Wein- oder 

Zitronensaure enthielt, um die Bildung 

basischer Eisensalze zu verhindern. Es 

galt zu untersuchen, ob diese ammo- 

niakalische Umsetzungslosung ais Ur

sache der im Vergleich zu den anderen 

Verfahren viel hóheren Stickstoffgehalte 

anzusehen war. In Zahlentafel 9 

wurden die Yersuche aufgefuhrt, die 

hieriiber Aufklarung bringen sollten. Wasser und 

Umsetzungslosung waren durcli Koehen unter Luft- 

abschluB, die anderen Zusatze durch Gluhen im 

Vakuum vollstandig entgast worden. Die Versuche 

zeigten deutlich die Abhangigkeit des Stickstoff- 

gehaltes von der Art der Umsetzung. Zu bemerken 

ware noch, daB die Stickstoffbestimmung durch 

Berechnung aus der Differenz erfolgte.

Z ah le n ta fe l 9. 

R e a k t i o n s v e r s u c h e  z w i s c h e n  K o h l e n s t o f f  bzw. 

K a r b i d  u n d  d e m  Y i t a s c h e n  U m s e t z u n g s -  

m i t t e l .

Yer-
such
N r.

L 6sung

cm3

G ra
phit

g

Fe.,0

g

Elek-
trolyt-

eisen

g

00

cm3

leaktic

C 0 2

cm3

rnsgase

h 2

cm3

n 2
cm3

Gew.-°/o 
N 2 be- 
rechnet 
auf 5 g 

Einwage

1 0 ,8 0 0,0200

o 4 0 0 _ __ 5 _ — — 0 ,6 0 0 ,0 1 5 0

3 c m 3 1 0 ,7 0 0 ,0 1 7 5

4 Vita- _ 1 — — — — 0 ,6 5 0 ,0 1 6 2

5 ldsunr 1 __ 5 _ — — 0 ,7 0 0 .0 1 7 5

6 1 5 — — — 0 ,8 5 0,0212

Das Eisennitrid wurde von der Vitaschen Um- 

setzungslósung nur wenig angegriffen. Zwei nitrierte 

Eisenproben mit 1,07 bzw. 6,9 % Nitridstickstoff 

blieben nach mehrstiindiger vorschriftsmaBiger Be

handlung nach Vita vollkommen unangegriffen. 

Hiernach konnte nur der in Gasform vorliegende 

Stickstoff bestimmt werden; doch zeigten die oben 

bescliriebenen Versuche, daB bei der Vitaschen Um

setzung eine einwandfreie Stickstoffbestimmung nicht 

durchfuhrbar war.

c) K altum setzungsverfahren im  Vakuum.

Bei einem Vergleich der Ergebnisse der Kaltum- 

setzungsverfahren mit den anderen Yerfahren fiel ohne 

weiteres auf, daB erstere viel geringere Gasausbeuten
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Z ah len tafe l 10. R e . k t i o n s v e r . u c h e  i m J a k u u m  z w i s c h e n  K o h l e n s t o f f  b z w . K a r b i d  u n d  w a s s e r i g e r  
_______________ o d e r  Q u e c k . s i l b e r c h l o r j d l ó s u n g  b e i  G e g e n w a r t  v o n  E i s e n .

Ver-
such
Nr.

Behandlung

60 g J o d , 4 s t  
im  V a k u u m

60 g H g C l2 
4st im V aku u m  
( P 20 5-Vorlage)

H ,0 Gra-
phit

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100

100

100

100

100

100

100

0,3
0,3

0,3

1,0

0,3
0,3

0,3

1.0

0,3
0,3

0,3

1,0

0,3
0,3

0,3

1,0

Fe2 O,

0,3

0,3
1,0
1,0

0,3
0,3

0,3

0,3
1,0
1,0
0,3
0,3

£ S 
S-ao %
3  i? 

g

3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0

3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0

R e a k t i o n s g a s e

in cm3

Ges.-

0,35
0,25
0,55
0,70
0,30
0,35
0,20
0,30

0,40
0,40
0,40
0,40
0,60
0,45
0,70
0 ,75
1,75

CO

0,20
0,30
0,10
0 ,15

0 ,15

0,05
0,20
0,20

0,20
0,30
0 ,15
0,30
0,20
0,65

C02

0,05

0,55
0,07

in  Gewichtsprozenten berechnet 
auf 10 g Einwage

CO CO,

0.35
0,40
0,20
0,20

0 ,15

0,35
0,20
0,20
0,20
0,25
0,30
0,40
0,48
0,55

0,0025
0,0037
0,0012
0,0019

0,0019

0,0006
0,0025
0,0025
0,0025
0,0037
0,0019
0,003
0,0025
0,0081

0,0010

0,0108
0,00006

0,0044
0,0050
0,0025
0,0025

0,0019

0,0044
0,0025
0,0025
0,0025
0,0031
0,0037
0,0050
0,0060
0,0069

lieferten ais letztere. Soweit hierbei die kohlenstoff- 

haltigen Gase Koblenoxyd und Kohlendioxyd in 

Betracht kamen, fand diese Erscheinung durch die 

vorliegenden Versuche, durch die diese Gase sich ais 

Reaktionsgase erwiesen, ihre Erklarung. Die teil- 

weise zu verzeichnenden Abweichungen in den Wasser- 

stoff- und Stickstoffergebnissen bedurften noch der 
Aufklarung.

Da sich die Umsetzung mit Brom im vollkom- 

menen Vakuum durch Zersetzung des entstehenden 

Bromhydrats unter Bildung stórender Bromdampfe 

ais ungeeignet erwies, ferner das Quecksilberchlorid 

in waBriger Losung bereits infolge der exothermischen 

Reaktion unter Wasserstoffentwicklung elektro- 

lytisch dissoziierte und auch die Umsetzung mit 

Kupferchlorid fiir praktische Zwecke zu langsam 

erfolgte, wurde nur die Vakuum-Umsetzung mit 

Jod eingehender gepriift. Fiir die Umsetzung mit 

Quecksilberchlorid wurde das von Oberhoffer und 

Piwowarsky32) eingefiihrte Verfahren gewahlt, das 

sich von dem oben erwahnten Quecksilberchlorid- 

Umsetzungsverfahren dadurch unterschied, daB das 

zur Losung des Chlorids benotigte Wasser vor der 

Evakuierung im Umsetzungsapparat zum Gefrieren 

gebracht wurde und die Umsetzung selbst unter 
Eiskuhlung erfolgte.

Da die Ergebnisse dieser beiden Yerfahren, des 

Jodverfahrens und des Oberhofferschen Quecksilber- 

chloridverfahrens, selbst bei gleichem Probematerial 

sowohl in sich ais auch untereinander mehr oder 

weniger groBe Abweichungen zeigten, so war auch 

hier mit der Wahrscheinlichkeit zu rechnen, daB 

Reaktionen auftraten, die die Verfahren in ihren 

Endergebnissen fehlerhaft beeinfluBten. Zur Klarung 

wurde eine Reihe von Leerversuchen ausgefiihrt, bei 

denen die Umsetzungslosungen nach der vorge- 

schriebenen Arbeitsweise entsprechend den friiheren 

rersuchen mit den ungelóst zuriickbleibenden Be- 

standteilen, wie Kohlenstoff, Eisenkarbid, Eisenoxyd, 

zum Teil in Gegenwart von entgastem Elektro-

lyteisen, behandelt wurden. Nach den Ergebnissen 

(vgl. Zahlentafel 1C) muBte angenommen werden, 

daB die erhaltenen Gase auch bei diesen beiden Yer

fahren nicht ohne weiteres ais aus dem Stahle stam- 

mend angesehen werden konnten.

Die Umsetzung mit Jod erfolgte trotz reichlicher 

Kiihlung stark exotherm. Die Untersuchungsergeb- 

nisse deuteten darauf hin, daB eine Zersetzung des 

Karbids, besonders bei Gegenwart von Eisen, unter 

Bildung kohlenstoffhaltiger Gase eintrat. Wie bei 

den Goutalschen Versuchen schien auch hier die Zer

setzung durch die Anwesenheit von Ferroionen be- 

giinstigt zu werden. Bei starkerer Erwarmung 

konnte auch sekundare Wasserstoffentwicklung auf- 
treten.

Die Umsetzung mit Quecksilberchlorid unter den 

von Oberhoffer vorgeschlagenen Bedingungen ver- 

lief ebenfalls exotherm, wenn auch nicht so heftig 

wie die Losung mit Jod. Auch hier konnte die Móg

lichkeit einer Zersetzung in dem oben besprochenen 

Sinne vorliegen, doch waren bei dieser Arbeitsweise 

noch andere Umstande zu berucksichtigen. Die 

Wasserdampfbildung war stets derart groB, daB das 

Phosphorpentoxyd in den beiden im Wasserdampf- 

absorptionsrohre befindlichen Schiffchen meistens 

vollstandig aufgebraucht wurde. Das Phosphor- 

pentoxyd diirfte selten rein sein; die Verunreini- 

gungen bestehen aus niederen Oxydationsstufen des 

Phosphors, die bei der Einwirkung von Wasserdampf 

Phosphorwasserstoff entwickeln, der von den Ab- 

sorptionsmitteln, z. B. Kupferchloriir50), gebunden 

werden konnte. Der Wasserstoff im Entstehungs- 

zustande konnte nach Oberhoffer mit dem Queck- 

silberchlorid auch unter Bildung freier Salzsaure 

in Reaktion treten. Fiir die bei beiden Umsetzungs- 

yersuchen gefundenen Stickstoffwerte lieBen sich 

keine endgiiltigen Erklarungen geben.

Obwohl bei den Kaltumsetzungsverfahren die 

Beeinflussung der Endergebnisse durch Reaktionen

60) R i b a n :  Comptes rendns 88 (1879) S. 581.
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nicht so sehr in Erscheinung trat wie bei den anderen 

Verfahren, so lassen die vorliegenden Versuche doch 

erkennen, daB auch mit diesen beiden Umsetzungs- 

yerfahren keine eindeutigen Werte zu erhalten sind, 

auch hinsichtlich der Wasserstoff- und Stickstoff- 

bestimmung.

Nachdem an Hand einer Reihe von Versuchen 

der Nachweis erbracht wurde, daB die Gase, die nach 

den yerschiedenen Verfahren erhalten wurden, samt-

lich mehr oder weniger erst durch chemische Reak-

tionen bei der Bestimmung entstanden waren, ware 

nunmehr fur die einzelnen Gasarten zu folgern:

1. Kohlenoxyd und Kohlendioxyd sind aus

schlieBlich Reaktionsprodukte; ihre Anwesen- 

heit im Eisen ais geloste Gase ist unwahr- 

scheinlich.

61) Z . phys. Chem . 60 (1907) S. 129; 68 (1909)

S. 115. Ber. D . Chem . Ges. (1910) S. 893.

2. Wasserstoff, dessen Loslichkeit im Eisen durch 

die bekannten Yersuche von A. S ieverts61) 

erwiesen ist, wird am eindeutigsten nach dem 

Extraktionsverfahren im SchmelzfluB be- 

stimmt.
3. Stickstoff, dessen Reaktionsfahigkeit mit dem 

Eisen ebenfalls bekannt ist, wird gleichfalls 

am genauesten nach dem Extraktionsverfahren 

bestimmt. Bei der Beurteilung aller dieser 

Stickstoffergebnisse ist zu beriicksichtigen, 

daB die Bestimmung durch Berechnung aus 

der Differenz erfolgt.

Ais Yerfahren zur Bestimmung der Gase im Stahl 

ist hiernach fiir praktische Zwecke das Extraktions- 

yerfahren im Schmelzflusse zu empfehlen, wobei die 

ermittelten kohlenstoffhaltigen Gase Kohlenoxyd 

und Kohlendioxyd lediglich ais bei der Bestimmung 

entstandene Reaktionsgase zu betrachten sind.

(Sch luB  fo lg t.)

46. Jahrg. Nr. 38.U m s c h a u .

Umschau.

Vorziindungen an Gasmaschinen bei Abstichen des Hoch- 

ofens.

E ine  der hauf igsten u nd  unangenehm sten Storungen im  

Gasm aschinenbetrieb s ind  die sogenannten Yorzundungen. 

Neben den allgem ein  anerkannten Ursachen fiir  d ie Ein- 

le itung  von  Yorzundungen is t  d ie  W irk ung  des Wasser- 

stoffgehalts des Frischgases sehr u m s tr itte n . D ie  vielEach 

sich widersprechenden Beobachtungen a n  den verschieden- 

sten Ste llen w irk ten  n ic h t gerade k larend. W ahrend  in  

m anchen Betrieben schon eine W asserstoffzunahm e um

1 b is 2 %  schwere Storungen zur Eolge ha tte , wurden in

erzeugung fiih rten , lieBen auf e inen ursachlichen Zu- 

sam m enhang zw ischen A b s tich  u n d  V orziindungen schlie- 

Ben. A u f G ru nd  dieser B eobachtungen w urden am  Ofen 

w ahrend versehiedener Abstiche  u n d  un ter yerschiedenen 

Bedingungen je 20 E inze lana lysen a n  den Entliiftungs- 

k am inen  genom m en. A uch  bei geschlossenen H iiten  

wurde auf e in  geringes E n tw e ichen  von  Gas durch die 

K am ine  geachtet, so daB d ie  Zusam m ensetzung der Proben 

dem  augenblick lichen O fengang jeweils entsprach. In  

Z ahlentafe l 1 s ind  die hochsten W erte  zusammengestellt 

aus den A bschn itte n :

1. in  der das E isen  la u ft ,

2. w ahrend des Stiohloehstopfens,

3. nach dem  W iederanblasen .
Aus Zahlentafe l 1 geht her- 

vor, daB in  der Ze it, in der 

m it  gedrosseltem W indę  ge 

fahren w ird , u m  das Stich- 

loch zu stopfen, eine starkę 

Anreicherung des Gases ein- 

t r i t t .  D ie  Steigerung des 

Kohlenoxyd- u nd  Kohlen- 

sauregehalts r iih r t daher, 

daB das V erhaltn is  des Erz- 

sauerstoffs zum  Luftsauer- 

stoff groBer geworden ist 

u nd  d a m it  der Stickstoff- 

gehalt fa llt . Der Wasser 

s toffgehalt is t  in  A bb . 3 in 

A bhang igke it von  der Zeit, 

d ie im  A ugenblick  des Stich- 

lochstopfens gleich 0 gesetzt 

wurde, aufgetragen. Der 

Beginn der L in ienziige  fa llt  m it  dem  A ugenblick  des 

Stichlochoffnens zusam m en. Der W asserstoffgehalt er- 

leidet keine Yeranderung, solange d ie  W in d zu fuh r  zum 

O fe n n o rm a lis t . In d e m  Augenb lick , in d e m  die W indmenge 

von etwa 70 000 auf 10— 15000 m 3/st (0 ° C u nd  760 m m  QS) 

v erm indertw ird , n im m t m it  Kohlenosyd- und  Kohlensaure- 

geha lt auch  der W asserstoffgehalt zu. Sobald der Ofen 

angeblasen w ird , n im m t das Gas sofort wieder seine normale 

Zusam m ensetzung an. A bb . 1 laB t die E m p find lic h ke it des 

Ofens gegen Aenderungen in  der W in d zu fuh r  deutlich  er

kennen. Jedem  K n ic k  in  der W inddruckku rve  fo lg t un- 

m itte lb a r  eine Schwankung im  H eizw ert.

Aus den Versuchen erg ib t sich, daB m an, um  

d ie  Dauer der W asserstoffanreicherung abzukurzen, 

m óglichst kurze Ze it m it  gedrosseltem W indę  fahren 

soli. A n  der gestrichelten K urve  vom  11. 12 erkennt 

m a n  deu tlich , daB bei langsam em  Anblasen auch der 

N orm a lzus tand  spater erre icht w ird  ais be i raschem 

Anblasen.

cm SS

Abbildung 1. Kalorimeter im  Drehstromwerk. Spitzenanderung des Frischgasheizwertes 
beim Abstich des Ofens.

andern F a lle n  iiberhaupt keine Vorziindungen beobachtet 

u n d  d ie  Schad lichke it des Wasserstoffs bei dem  geringen 

A n te il, den er im  Hochofengas ausm acht, geradezu 

bes tritten . Bei m anchen Maschinen geht m a n  sogar ohne 

bau liche  Veranderungen von Hochofengas au f Generator- 

gas iiber.
E in en  B e itrag  zu dieser Frage liefern Untersuchungen, 

d ie in  le tzter Ze it in  der Drehstrom gaszentrale eines 

rhein ischen H iittenw erks angestellt wurden. Das D reh 

strom w erk  erha lt sein Maschinengas von  einer Trocken- 

re in igung , die nach  ih rem  S tandort u nd  der augenbli k- 

lichen  Betriebslage von  nu r einem  H ochofen m it  Rohgas 

beliefert w ird . Der V erlauf der H eizw ertkurve des Schnell- 

kalorim eters am  D rehstrom w erk (Abb. 1) u nd  die heftigen, 

in  der ersten H a lfte  des Kom pressionshubes liegenden 

V orziindungen (A bb . 2), die bei jedem  m it  hoher 

Zentralenbelastung zusam m enfallenden A bstich  des Hoch- 

ofens g le ichzeitig  an  a llen  5 Gasm aschinen au ftra ten  und  

einige M ałe zur yo lls tand igen Unterbrechung der Strom-
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Zahlentafel 1. G iehtgasanalyse.

Tag

1

\

co2
°//o

Vahre

Pindzu
Pres

ad d 

fuhr 
sung

is E isen lau ft 

unverandert, 
60 cm QS

Stillstand 

W ind  gedrosselt, Pressung 
10 cm QS

Nach dem Wiederanblasen 

Pressung 60 cm QS

00

%

o h 4

%

h 2

%

n 2

%

Heiz-
wert

C02

%

CO

%

CH4

%

H2

% %

Heiz-
wert

C 02

%

CO

%

CH4

%

h 2

%
n 2

%

Heiz-
wert

3. 12. 6,2 31,9 0,1 2,4 59,4 1040 17,6 38,6 0 7,6 36,2 1370 7,2 30,2 0,1 2,5 60,0 1000

4. 12. 7,6 31,4 0,1 2,6 58,3 1030 15,8 39,5 0,1 6,2 38,4 1370 7,0 32.1 0,1 1,8 59,0 1040

7. 12. 6,6 32,4 a, 2 2,4 58,4 1070 10,1 36,2 0,1 4,3 49,3 1230 6,4 31,1 0,3 1,8 60,4 1020

8. 12. 6,4 34,2 0,2 1,6 57,6 1100 12,6 36,5 0,1 4,8 46,0 1250 7,2 31,6 0,2 1,8 59,2 1030

11. 12. 6,2 33,3 0,3 2,0 58,2 1090 10,2 35,6 0 6,2 48,0 1250 9,8 32,3 0,1 2,9 54,9 1070

Bemerkungen

R a sch  ang e b lasen  I 

H iłte  n ic h t  gezogen j 

R a sch  angeb lasen  

H iłte  gezogen 

R asch  angeb lasen  

H iite  n ic h t  gezogen 

R asch  angeb lasen  

G as le itu ng  abgesp. 

H iite  gezogen 

L a n g sa m  angeb las 

H iite  gezogen

U m  iiber die Schw ierigkeiten h inw egzukom m en, 

laBt m an das angereicherte Gas durch  die Entluftungs- 

kamine entweichen. D a m it  s ind  auch ta tsach lich  die 

Vorziindungen verschwunden. Dieses einfache u nd  b illige 

M ittel is t jedoch nu r bei Gasiiberangebot anw endbar. Der 

Grund dafiir, dalB der A bstich  n u r  au f das Drehstrom w erk 

so empfind lich e inw irk t, lieg t dar in , daB es ausschlieBlich 

vom einzeln betriebenen O fen m it  Gas beliefert w ird, 

wahrend die anderen M aschinen von allen Oefen Gaś 

erhalten, so daB in  den W aschen eine starkę Yerm ischung 

e in tr itt , die den 

E influB des Abstich- 

gases des einzelnen 

Ofens verw ischt.

Besonders schwierig 

war die A u ffindung  

des Zusammenhangs 

zwischen Ofen und  

Maschinenstórungen.

Da die Yorziindungen 

zeitlich m itdem W ie-  

deranblasen zusam- 

mentrafen, so ent- 

stand zunachst der 

falsche E indruck , ais 

ob beim  Wiederanstel- 

lendesW indes irgend- 

eine ungiinstige Ver- 

anderung m it  dem  

Gase yor sich ginge.

Die Rechnung ergab 

einen In h a lt  der gas- 

fiihrenden Teile der 

Leitung und  der W a - 

sche zwischen Ofen 

und Zentrale von 

4200 m 3. Der Gas- 

verbrauch der M a

schinen betragt 500 

m3/m in . Daraus er- 

klarte sich sofort die 

zeitliche Verschiebung 

von etwa 8 m in  zw i

schen Abstich und  

Vorziindungen. Das 

angereicherte Gas 

durchlauft ais ge- 

schlossene Masse, ais 

Pfropfen, die Leitung.

Das is t besonders zu 

bedenken, wenn m an  

zur Abhilfe die Auf- 

stellung eines Gaso- 

nieters in  Betracht 

zieht. E r muB groB 

genug sein, um  unter 

Beriicksichtigung der

D auer des Ofenstillstandes noch eine geniigende Durch- 

m ischung von Normal- u nd  Abstichgas zu  gewahrleisten.

Bei den M aschinen, die sowohl m it  G ichtgas ais auch  

m it Generatorgas betrieben werden, s ind  in  vorbedachter 

Betriebsfiih rung die Kom pressionsraum e yon  yornhere in 

groBer gem acht worden, oder bei Koksofengas w ird  m it  

LuftiiberschuB  gearbeitet. F i ir  das A u ftre ten  von  Vor- 

zundungen  is t also n ich t nu r e in bestim m ter gleichblei- 

bender W asserstoffgehalt m aBgebend, sondern es ist not- 

wendig, daB er p lo tz lich  eine H ohe  erreicht, gegen d ie

A br/770/

Vorzi/rrrfur7C[er7

— ? /
/brzunaung

Abmpressmn
rft/jacóui

y0rziż/nfum?e/7 

A bb ildung  2. D iagramme der Drehstrommaschine.

W

ó;v

j,o

ĄO

* S
Af/'/7Ufe/7 /7<7C/7 
O/'/C/7/0C/7Sfo/0ffe/7 — >  

Untersuchung von Hochofengas wahrend des Abstiches.

■---- Af//7l/fer7 fOS7 (Z&/77 u/y (?f/

Abbildung 3
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die betreffende Maschine n ich t gewappnet ist, der sie 

uberrascht. W e nn  m an  bedenkt, daB auch  noch eme hohe 

Zentralenbelastung vorhanden sein muB so ist^klar daB 

sich bei so vielen einfluBnehm enden U m standen  Beob

achtungen in  dem  einen Betriebe n ich t ohne weiteres auf 

e inen andern iibertragen lassen.

Z u r E rk la rung  der

Wasserstoffanreicherung

des Gases ist m a n  au f 

A nnahm en  angewiesen.

In fo lge  des geringeren 

Ueberdrucks konnte  W as 

ser durch Form en und  

K iih lk as ten  in  den Ofen 

treten , das daselbst zer- 

setzt w ird . Diese An- 

nahm e d iirfte  wenig Be- 

rechtigung haben m it 

R iicks ich t darauf, daB 

die E rscheinung deriiber- 

maBigen Wasserstoffbil- 

dung an  a lte n  wie an  neu 

zugestellten Oefen glei- 

chermaBen beobachtet 

w ird . N ach  einer E rk la 

rung  von  H .

B a n s e n  r iih r t die star

kere W asserstoffbildung 

bei gedrosseltem Ofen 

von einer starkeren Kon- 

zen tra tion  des Wasser- 

dam pfesher. DerW arm e- 

zustand  des Ofens w ird  

sich in  der kurzeń  Zeit 

des S tillstandes n ich t we

sentlich  andern , so daB 

die sich aus der Feuchtig- 

kc it und  dem  chem isch 

gebundenen Wasser der 

Beschickung bildende 

Dam pfm enge ungefahr 

dieselbe b le ib t. D ie  quan- 

t ita t iv e n  Verhaltnisse 

zeigt folgende Rechnung , 

der die Analysen aus 

A bschn itt 1 u n d  2 vom

11. 12. in  Zah len ta fe l 1 

zugrunde gelegt sind.
Bei einer eingeblasenen Luftm enge von  75 000 m / s t  

ergibt sich eine Stickstoffmenge von  75 000 m 3 • 0,79 m 3 N 2 

=  59 000 m 3 N 2. N ach  der Analyse kom m en

0,02 m 3 _  0>0333 m 3 H a /m 3 N 2) d. i .  e in Gesamt-

0,582 m 3 JM 2

wasserstoffmenge von 0,0333 • 59 000 =  1965 m 3 H 2 

=  178 kg H 2. M it 0,1111 kg H 2/kg Wasser ergeben sich

178 kg  H 2----- _  16qq kg H 20 /s t, das zersetzt

0,1111 kg ±l2/kg Jd20  

w orden ist.
A u f gleiche W eise errechnet sich bei einer k le ineren 

W indm enge  von 15 000 m 3/st m it  der Frischgasanalyse 

in  A bschn itt 2 eine zersetzte Wassermenge von 1225 kg/st.

A u f die W indm engen  bezogen, betragt die zersetzte 

W assermenge 2,13 u n d  8,35 % . D u rch  die starkę Zunahm e 

der K on zen tra t io n  w ird  der W asserdam pf ak tiver u n d  die 

W asserstoffb ildung befordert.

D er W asserdam pf k ann  au f das K oh lenoxyd  einw irken, 

so daB dabe i W asserstoff frei w ird :

C O  +  H 20 =  C 0 2 +  H 2.

D ie  R e ak t io n  is t bis zu  T em peraturen von 300 0 gering, 

w ird  aber bei 900 0 sehr lebhaft. Bei norm alem  Betriebe 

w ird  die so entstehende Wasserstoffmenge n ich t nennens- 

wert sein wegen der kurzeń  D auer der E in w irk u ng  im  

Bereiche hoher Tem peraturen . B last der Ofen jedoch la n g 

sam , oder w ird  er ganz stillgesetzt, so konnen  d ie B ed in 

gungen fu r die obige U m w and lung  gegeben sein.

S. K r e u z e r .

Tiefziehfahigkeit von Blechen und Bandem.

D ie  T ie fz ieh fah igke it von B lechen und  Bandern 

w ird  im  allgem einen durch  d ie E r ic h s e n  - P ro b e  erm itte lt, 

d ie in  der W eise vorgenom m en w ird , daB e in  abgerundeter 

S tem pel von  bestim m ter Form  in  eine Blech- oder Band- 

eisenprobe e ingedruckt w ird , bis e in  R iB  a u ftr it t . D ie

Abbildung 1. Beziehung zwischen Eindrucktiefe, Probenstarke und  Tiefziehfahigkeit.

Tiefe des E indrucks g ilt ais MaB fiir  d ie  T iefziehfahigkeit 

des Werkstoffes. D as Priifverfahren besitzt den Nachteil, 

daB Bleche oder B ander gleicher Beschaffenheit, aber ver- 

schiedener S tarken yerschiedene Tiefungswerte ergeben, 

so daB ein unm itte lbarer Vergleich zw ischen Blechen und 

B andern yerschiedener S tarkę n ic h t m oglich is t. Diese 

Schw ierigkeiten lassen sich nach  H . S. M a r s h  und  R . S. 

C o c h r a n 1) auf folgende W eise beheben. I n  A bb . 1 ist 

auf G ru nd  umfangreicher Yersuche an  Blechen yerschie

dener Vorbehand lung  die E ind rucktie fe  in  Abhangigkeit 

von der Blechstarke schaub ild lich  aufgetragen. Es zeigte 

sich, daB bei gleicher W erkstoffbeschaffenheit die Tiefungs

werte in  Abhang igke it von der B lechstarke auf geraden 

u nd  paraUel yerlaufenden L in ie n  liegen. D ie L in ie der 

hóchsten T iefung bezeichnen M arsh  u n d  Cochran m it 

100 %  T iefziehfah igke it, die iibrigen L in ie n  m it ent- 

sprechenden H undertzah len . D anach  bes itzt beispielsweise 

eine Probe yon 1,6 m m  Starkę, bei der eine Tiefung von 

10,6 m m  e rm itte lt  w ird , eine T iefziehfahigke it von 86 % .

A u f G rund  der yorstehenden Darste llung  lassen sich 

T iefziehbleche u nd  -bander in  folgende K lassen einteilen:

Tiefzieh-
Elasse fiihigkeit

Spezia l-T iefzie lib leche....................................  95— 100%

E x tra - T ie fz ie h b le c h e ....................................  90— 95 %
T ie fz ie h b le c h e .................................................. 85— 90 %

Gewobnliche T ie fz ie h b le c h e ....................... 80— 85 %

Bleche geringer T iefziehfahigkeit . . . . 70— 80 %

-------------  A. Pomp.
Ir o n  Age 116 (1925) S. 1251.
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Abb ildung  2. Der Verlauf der S/y- bzw. y/oc-TTmwandlung 

im  D iagram m  Eisen-Phosphor.

u n d  K le s p e r 1) zugrunde gelegt. E ine  S tiitze  finden  

die obigen Ergebnisse in  den U ntersuchungen von 

S a n f o u r c h e 2), daB A 3 m it  ste igendem  S iliz ium g eha lt 

unge fahr in  dem selben MaBe ste ig t, w ie die U m w and lung  

bei den E isen-Kohlenstoff-Legierungen s ink t. Bei 2 %  Si 

w ar A 3 nach  vorgenann tem  Verfasser n u r  noch  bei der 

A b ku h lu ng  zu  beobachten.

D a  die bisher im  S ch r ifttu m  yero ffen tlichten U n te r

suchungen zu r A u fs te llung  eines vo lls tand igen  Zustands- 

d iagram m es E isen-Phosphor n ic h t  ausre ichten , w urden 

auch  Eisen-Phosphor-Legierungen m it  den in  Z a h le n 

ta fe l 2 angegebenen A nalysen un te rsuch t. E s lag  die

Zahlentafel 2.

A n a ly s e n  d e r  E is e n - P h o s p h o r - L e g ie r u n g e n .

Bezeichnung P  %  0 %

1 0,11 0,01
2 0,18 0,02

3 0,26 0,03

4 0,42 0,01

V erm utung  nahe , daB m an  im  Zw eistoffsystem  Eisen- 

Phosphor ahn liche  Verhaltnisse h ins ich tlich  A 3 u n d  A 4 

yorliegen habe wie bei E isen-S iliz ium . Schon S t e a d 3) 

weist darau f h in , daB bei Legierungen m it  bes tim m ten  

Phosphorkonzentrationen durch  E rh itze n  au f 1200° 

keine Gefiigeverfeinerung herbe izu fiih ren is t, u n d  daB 

m an  deshalb annehm en musse, dafi diese Legierungen 

keine A 3-Um w andlung besitzen. Diese SchluBfolgerung

0
Sż/wum/n

Abbildung 1. Verlau£ der h/y- bzw. y/a-Um- 

wandlung im D iagram m  Eisen-Silizium.

Zur Kenntnis der binaren Systerae Eisen-Silizium, Eisen- 
Phosphor und Eisen-Mangan.

Die vorgenannte A rbe it1) befaBt sich m it  der U n te r

suchung der U m w and lungen  im  festen Z us tand  in  den 

Systemen E isen-S iliz ium , E isen-Phosphor u nd  Eisen- 

Mangan. D ie B eobach tung  erfolgte m it  e inem  im  In s t i tu t  

fiir E isenh iittenkunde  in  A achen  entworfenen, photo- 

graphisch selbstregistrierend arbe itenden Universal- 

D ifferential-D ilatom eter2). D ie  d ila tom etrische Analyse 

yerschiedener E isen-Silizium -Legierungen, dereń Analysen 

in Zahlentafel 1 wiedergegeben sind , bestatigte die schon

Zahlentafe l 1.

A n a ly s e n  d e r  E is e n - S i l i z iu m - L e g ie r u n g e n .

Bezeichnung Si %  O %

1 0,89 Spuren

2 1,45 0,01

3 1,82 Spuren

4 2,41 0,03

friiher yon O b e r h o f f e r 3) aufgeste llte  Hypothese, daB 

oberhalb einer gewissen S iliz ium kon zen tra tio n  bei E r 

hitzen oder A bk iih le n  e in  Durchschre iten  des y-Gebietes 

nicht mehr s ta ttf in d e t. A u f G rund  dieser E rscheinung 

schloB Oberhoffer, daB die L in ie n  der a/y- bzw. y/S-Um-

7700

^  7300 

t  7200

I
?  7700
s
(5-

|  7000

wandlung ine inander e in laufen . D araus erg ib t sich das 

in Abb. 1 durch den K u rv enzug  M — N  abgeschnurte 

Y-Gebiet. W ahrend  bei E isen-Silizium -Legierungen m it  

1.8 %  Si A 3 noch deu tlich  w ahrzunehm en is t, t r i t t  die 

Um wandlung bei 2 ,4 %  S i bei 1100° n ic h t  m ehr auf. 

s wurde deshalb die S iliz ium -G renzkonzen tra tion  fiir  

as Auftreten von A 3 zu  2,5 %  Si angenom m en. 

rontgenographische U ntersuchungen lassen 

J s n o  aU  ̂ 6' ne noc^ etwas hohere K onzen tra tio n  
(3,0 %  Si) schlieBen, D ie  Grofie der A 3-Um wandlung 

n im m t ungefahr p roportio na l der yorhandenen Menge 

uizium  ab. Dem  K urvenye r lau f der A 4-Umwand- 

ung wurden die Untersuchungsergebnisse von R u e r

 ̂ ^ ans ® ss e r  u n d  P au l O b e r h o f f e r :  Ber. Werk- 
stoffaussch. V. d. E isenh . N r. 69 (1925). -  Zu  beziehen 

vom Verlag S tahleisen m . b. H .. D iisseldorf.

V Vgl. H ans E s s e r  u n d  P au l O b e r h o f f e r :  S t. u. E .
46 (1926) S. 142.

8) St. u. E. 44 (1924) S. 979.

zog den E in w u rf nach  sich, daB, w enn m a n  d ie An- 

schauung Steads te ilen w ollte , m a n  annehm en miisse, 

daB a-Eisen, das nach  den b isherigen Festste llungen 

keine oder n u r  eine geringe L os lichke it f i ir  K oh lensto ff 

habe, in  Phosphorleg ierungen bei der Zem en ta tio n  das 

L ósungsm itte l f iir  K oh le ns to ff b ilde. D iesem  E in w u rf 

begegnet S tead  durch  den H inw e is , daB es m oglich  is t, in  

re inem  E isen durch  E rh itz e n  a u f 600° in  K ohlenoxyd- 

a tm osphare  E isenkarb id  zu  erzeugen, u nd  daB m a n  des

h a lb  schlieBen diirfe , daB sich bei phosphorha ltigem  

W erksto ff bei hóherer T em peratur m it  dem selben R e c h t 

w ie bei re inem  E isen eine V erb indung  des a-Eisens m it  
dem  K oh lensto ff b ild e4).

D ie  d ila tom e trische  Analyse der Eisen-Phosphor- 

Legierungen zeig t n u n , daB  in  der T a t A 3 m it  wachsendem

Ferrum  11 (1913/14) S. 257/61.

2) R ev . M et. 16 (1919) S. 246.

3) J .  I r o n  Steel In s t . 97 (1918) S. 389/415.

4) V g l. E . Z i n g g ; S t. u . E . 46 (1926) Ś. 776/7.
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geha lt s ink t u n d  oberhalb  14 %  un ter 0® verlau ft. D am it 

f inden  die von D e je a n 1) ausgefuhrten Untersuchungen 

ihre Bestatigung , D ie  A nalysen der untersuch ten Legie

rungen s ind  in  Zah len ta fe l 3 yerzeichnet. D ie magnetische 

U m w and lung  w ird  ebenfalls durch  ste igenden M angan

geha lt au f tiefere Tem peraturen gedriick t u n d  fa llt  bei 

rd  5 %  M n  m it  A 3 zusam m en (A bb . 4). Bemerkens- 

wert is t, daB m it  zunehm ender M angankonzen tra tion  

die Hysteresis zu n im m t. G le ichze itig  verringert sich 

die U m w andlungsgeschw ind igke it derart, daB sich die 

U m w and lung  in  einem  ausgedehnten Temperaturbereich

Aus den Jahresberichten der PreuBischen Gewerbe- 
aufsichtsbeamten und Bergbehórden fiir 19252).

Aus dem  vor kurzem  erschienenen B an d  der ,, Jahres- 

berichte“  w ird  nach friiherem  V organg3) un te r  Beschran- 

kung  au f die Darste llungen aus den fiir  die E isenindustrie 

besonders w ichtigen Bezirken O ppe ln  (P roy inz Ober

schlesien), Arnsberg, Dusseldorf, K ob lenz , K o ln , Trier und 

A achen nachstehendes hervorgehoben, wobei bemerkt 

w ird , daB die Berichte der arztlichen Aufsichtsbeam ten, 

der Gewerbem edizinalrate, im  Volkswohlfahrtsm iniste- 

r iu m  herausgegeben werden.
A l lg e m e in e s .  D ie iiberaus ung iins tige  Lage der 

In dus tr ie  m it  E inschluB  des Bergbaues, die in  der zweiten 

Jahresha lfte  noch yerscharft zutage tr a t , w ird  m it 

H inw eis auf die bekann ten  U rsachen (Steuerbelastung, 

hohe B ahnta rife , Steigerung der sozialen Abgaben, hohe 

Auslandszolle , W ahrungsyerfa ll in  L andern  des Wett- 

bewerbs u . a. m .) durch  E inzelbeispiele, insbesondere 

durch Zah len  aus den H ochofenwerken, gekennzeichnet. 

D ie  Bedruckungen durch  die frem den Besatzungen hórten 

zwar a llm ah lich  au f, u n d  weite Gebiete, insbesondere 

die Bezirke der GroBeisenindustrie , w urden geraum t; die 

unermeBlichen, w ahrend der Jah re  der Vergewaltigung der 

W ir tscha ft zugefiigten Schaden kónnen  aber n ich t so bald 

wieder ausgeglichen werden. M it  voller W u c h t  wurden 

vor a llem  die Essener Betriebe der F a . F ried . K rupp , 

A .-G., von den Folgen des R uh re inb ruchs getroffen.

Phosphorgehalt ste igt u n d  bei 0,42 %  P  bis rd. 

1100° n ic h t m ehr w ahrzunehm en ist. D ie Untersuchung 

der Legierungen m it  0,1 u nd  0,26 %  P  nach  em  

therm ischen D iffe ren tia lye rfahren ergab, daB A,i m it  

steigendem Phosphorgehalt s ink t. A u f G rund  dieser 

Untersuchungsergebnisse wurde auf das Zweistoffsystem

M angan in  %
Abbildung 3. Die A a- und A3-tTmwandlung 

im  Diagramm Eisen-Mangan.

Zahlentafe l 3.

A n a ly s e n  d e r  E is e n - M a n g a n  

L e g ie r u n g e n .

Bezeichnung Mn %  O %

1 0,65 Spuren

2 1,08 0,01

3 1,84 0,01

4 2,19 0,02

5 5,49 0,02

6 9,37 0,03

7 9,72 0,02

8 18,2 0,03

Eisen-Phosphor die Hypothese der 

A bschn iirung  des y-Gebietes nach 

Oberhoffer angewendet u nd  das in  

A bb . 2 dargeste llte Schaub ild  festge- 

legt. D em  Verlauf der A 2-Linie w urden 

neben eigenen W erten  die Ergebnisse 

von v. S c h w a r z e 1) u nd  von H a u g h t o n  u nd  H a n s o n * )  

zugrunde gelegt. Der erste Verfasser finde t, daB A 2 bis

0,83 %  P  unge fahr kons tan t b le ib t; nach den le tz ten  Yer- 

fassern s in k t A 2 von diesem G eha lt an  langsam  bis auf 

740°. V on 1,9 bis 13,0 %  P  w urde keine Aenderung in  

der Tem peraturlage des m agnetischen Um wandlungs- 

punk tes gefunden.

D ie  U ntersuchungen iiber das System  E isen-M angan 

ergaben das in  A bb . 3 dargestellte Schaub ild . W ah rend  

R u m e l i n  u nd  F i c k 3) feststellten , daB A s bis rd. 3,0 % M n  

bis au f 816° s ink t, u n d  dann  bis 50 %  M n bei dieser 

T em peratur unyerande rt a u f tr it t ,  finden  Esser u nd  

Oberhoffer, daB die A 3-Kurve m it  steigendem Mangan-

1) 2 )t.â Itg .-D issertation Aachen (1924).

2) D iskussion zu S te a d ,  a. a. 0 .

a) F e rrum  12 (1914/15) S. 41.

4. Aj- und Aj-TJmwandlung in  Abhangigkeit vom 
Mangangehalt.

A r b e i t n e h m e r v e r h a l t n i s s e  im  a l lg e m e in e n .  

I n  der das E isenhiittenwesen umschlieBenden Gruppe I I I  

der Gewerbestatistik  zeigte sich gegeniiber dem  Yorjahrall- 

gem ein ein weiteres scharfes A bsinken der Zahlen fiir die Be

triebe wie fiir  die A rbeiter. D en im  le tz ten  Jahresabschnitt 

sich haufenden S t i l l e g u n g e n  u n d  E n t l a s s u n g e n  waren 

allgem ein K u rza rbe it u n d  W erksbeurlaubungen in starkem 

MaBe vorausgegangen; in  den le tz ten  M onaten  waren die 

meisten Betriebe, soweit sie iib e rhaup t noch arbeiteten, 

zu K u rza rbe it gezwungen. A m  deutlichsten zeigte sich 

die sch lim m e allgem eine Lage in  den Zah len  iiber die

1) Com ptes rendus 178 (1920) S. 791; vg l. St. u. E . 42 

(1922) S. 391.
2) Herausgegeben im  M in is te r ium  fiir  H ande l und 

Gewerbe. B er lin : Reichsdruckerei 1926.

3) S t. u . E . 45 (1925) S. 1395/7.
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E r w e r b s lo s ig k e it .  N achdem  im  Dezem ber 1924 die 

Zahl der Erwerbslosen im  D iisseldorfer B ezirk  a llm ah lich  

auf 45 700 gesunken w ar u n d  sich in  der ersten H a lfte  

1925 noch weiter gesenkt h a tte , schwollen die Zah len  

erst langsam , d an n  sp rungha ft an , derart, daB im  D ezem 

ber insgesamt 100 125 H aup tun te rs tiitzungsem p fanger 

m it 129 500 Zuschlagsem pfangern die W ir tsch a ft des 

Diisseldorfer Bezirks belasteten. — A lle n  Berichten ist zu 

entnehmen, daB die A n te ilnahm e  der A rbe iter u n d  Ange- 

stellten fu r  die B e t r i e b s v e r t r e t u n g e n  tro tz  der Ein- 

wirkungen ihrer Berufsverbande zusehends schw indet. 

Die gemeinsame N o t beeinfluB te aber das Zusammen- 

arbeiten der Betriebsrate m it  den Betriebsle itungen 

gunstig. I n  den S tillegungsverhand lungen bekundeten 

die Betriebsrate m eist V erstandnis f iir  die W erksnóte . — 

Von gróBeren A u s s t a n d e n  u n d  A u s s p e r r u n g e n  

wurden die Betriebe der GroBeisenindustrie , was sich aus 

der Lage ohne weiteres erk lart, k a u m  beriih rt; der Arns- 

berger Bericht f i ih r t  dies, wenigstens zum  Teil, au f das 

bei der A rbeiterschaft im m er m ehr zunehm ende Ansehen 

der Schlichtungsstellen zuruck . — H au fige r waren T a r if-  

s t r e i t ig k e i t e n ,  die ohne B ruch  des Arbeitsyerhalt- 

nisses gefiihrt wurden. Y on  B edeutung  waren nam entlich  

die bekannten Vorgange, in  die der A rbeitgeberverband 

Nordwest verstrickt war, u n d  die, nachdem  der Schlichter 

ungeachtet der N o tlage  eine Lohnste igerung festgesetzt 

hatte, die W erke zu  starken Belegsehaftsverm inderungen 

zwangen; die W erke blieben bestrebt, H a r te n  nach 

Moglichkeit zu vermeiden. I n  der M eta llin dustr ie  von 

Hagen u nd  Schwelm  yersuchten die Gewerkschaften, die 

Arbeiter zur N iederlegung der A rbe it nach  A b le is tung  der 

achtstiindigen Sch ich t zu  bewegen, indem  sie ihnen  

vorstellten, die Arbeitgeber d iirfte n  von dem  § 3 der 

A. Z. V. (Yerordnung uber die A r b e i t s z e i t )  ke inen Ge- 

brauch machen. O bw oh l der Regierungsprasident die 

Arbeiter gegenteilig beschieden h a tte , verliefien die 

Arbeiter in  einigen Betrieben nach a ch t S tunden  die 

Arbeitsstatte; das Gewerbegericht wies die K lage  der 

" egen beharrlicher Verweigerung der. A rbe it fristlos 

Entlassenen ab. I n  einigen Fa lle n  gab  die Gewerbeauf- 

sicht gemafl § 6 der A . Z . V . die G enehm igung  zur Mehr- 

arbeit, so daB insoweit von den sch lecht beratenen 

Arbeitern Schaden abgewendet wurde. S tre itigke iten  

wegen der tariflichen  Rege lung  der A rbe itsze it f iih rten  im  

Volme-Tal dazu, daB F irm en  in  gróBerer Z a h lW e rk s -  

oder H a u s t a r i f e  m it  den zu  V ere in igungen zusammen- 

geschlossenen Belegschaften ihrer Betriebe eingingen. 

Auch im  Koblenzer Bezirk  kam en  in  zwei Hochofenwerken 

trotz ablehnenden S tandpunk te s  der Arbeiterorgani- 

sationen H austarife  zu r  B e ibeha ltung  der zw olfstiind igen 

Arbeitsschicht zustande. — I n  yielen Betrieben w urden die 

A k k o rd e  neu geregelt, weil die B etriebsunkosten bei 

unzulanglichen Verkaufspreisen zu  auBerster Sparsam ke it 

zwangen. Ungeachtet der E rn ied r igung  der Satze konn ten  

die Arbeiter durch Leistungssteigerung, selbst bei ver- 

minderter Belegschaft, die friihere L ohnhóhe  erreichen 

und verhaltnism aBig hohen Verdienst erzielen. — N ach  

§ 7 der A . Z . V . bes tim m t der Reichsarbeitsm in ister, fiir  

welche Gewerbezweige oder G ruppen  von  A rbe itern , die 

unter besonderen Gefahren fiir  Leben u n d  Gesundhe it 

arbeiten, die regelmaBige w erktag liche  A rbe itsze it die 

Dauer von ach t S tunden  n ic h t iiberschre iten darf. A u f 

Grund dieser E rm ach tigung  h a tte  der M in is ter durch  die 

nach langw ierigen ye rhand lungen  zustande gekomm ene 

erordnung vom  20. J a n u a r  1925 f iir  gewisse Arbeiter- 

gruppen in  K o k e r e ie n  u n d  H o c h o f e n w e r k e n  m it  

ir ung yom  1. A p r il an  die ach ts tiind ige  A rbe itsze it 

estgelegt. E ine  Auslegungsverordnung (vom  2 . M ai) be- 

ofenzte den Kreis der un ter die B eschrankungen f allenden 

r eiter noch genauer. D anach  im m er noch yerbliebene 

w e ie  wurden durch  u nm itte lb a re  V erhand lungen  

zwischen den Bete ilig ten, zum  Teil u n te r  behordlicher 

' 1 Un^ ’ ^ehoben. M it  R iic k s ic h t au f die vorw iegend 

m Arbeitsbereitschaft bestehende T a tig ke it der Cowper- 

ar er, dereń tatsach liche  A rbe itsze it vier oder f iin f  

en 111 zwolfstiind igen Sch ich t n ic h t  uberschritt,

P r 6 z '. ' N otw end igke it der E in bez iehung  dieser

ppe in  den Bereich der V erordnung  yerne in t. I n  den 

X X X V I I I .  „

oberschlesischen K okereien u n d  H ochofenbetrieben durfte  

wegen der w irtschaftlichen  N otlage  die zehnstiind ige  

A rbe itsze it bis E nde  1925 be ibehalten  werden. F u r  das 

Siegerland w urde das In k ra fttre te n  der V erordnung aus 

G riinden des Gem einwohls bis zum  1. O k tober yerschoben; 

den H ochofenwerken des Bezirks K ob lenz wurde ebenfalls’ 

soweit keine tariflichen  A bm achungen  bestanden, die 

G enehm igung erte ilt, bis zu  dem  nam lichen  Z e itp u n k t die 

zweigeteilte S ch ich t be izubehalten . D en  beiden im  Neu- 

w ieder Becken belegenen Betrieben gelang es, sich m it  der 

A rbe iterschaft au f G ru nd  eines H austarifyertrages uber 

die B e ibeha ltung  der a lten  A rbe itsze it zu einigen, nachdem  

sich die Belegschaft von der N otlage der W erke iiberzeugt 

ha tte . U m  die V erm ehrung der A rbe itskra fte  ertrag lich 

zu h a lten , g ingen die W erke im  iib rigen m óg lichs t dazu  

iiber, die Besetzung der Sch ich ten  zu  yerringern u nd  

hóhere Anspriiche  an  die Le is tungen zu  stellen. N ach  

§ 11, Abs. 3, der A . Z . V . is t der A rbeitgeber bei D u ld u n g  

oder A nnahm e  f r e iw i l l i g e r  M e h r a r b e i t ,  soweit es sich 

um  m ann liche  iiber 16 Jah re  a lte  A rbe ite r h and e lt, grund- 

satzlich  n ic h t  s^trafbar, wenn die M ehrarbe it durch  be- 

sondere U m stande  yeran laB t u n d  keine dauernde ist. 

Diese B estim m ung  is t n am en tlich  im  Arnsberger B ezirk  

von den G erichten im  weitesten S inne z u g u n s te n ' der 

M ehrarbe it ausgelegt worden. D er Arnsberger B erich t 

y e rtr it t  die Auffassung, daB die B estim m ung  n ic h t r ich tig  

ange wendet worden ware, erkennt aber — zutreffender- 

weise — an , daB wegen der N otw end igke it, insbe

sondere A us landsauftrage m it  kurzer L ieferfris t zu  iiber- 

nehm en, u m  iib e rhaup t B eschaftigung zu  haben , die B e 

triebe y ielfach zu r  Verlangerung der A rbe itsze it ge- 

zwungen waren. — Des Ausbaues u nd  der g iinstigen W e ite r- 

en tw ick lung  der von der G roB industrie  zu r H e r a n -  

z ie h u n g  de s  A r b e i t e r n a c h  w u c h s e s  sowie der 

W e ite rb ildung  der von Oberingenieur A r n h o l d  ge- 

schaffenen E in rich tungen  is t in  m ehreren B erichten 
gedacht.

S c h u t z  v o r  G e f a h r e n ;  B e t r i e b s u n f a l l e ; ge- 

s u n d h e i t s s c h a d l ic h e  E in f l i i s s e .  Ueber die U n f a l l-  

h a u f i g k e i t  in  yerschiedenen Bezirken g ib t  die nach- 

stehende yergleichende Uebersicht A uskun ft.

Bezirk Jah r
Zahl der 

Arbeiter

Zahl der 
Unfalle 
iiber- 
haupt

da-
T o n
tod-
lich

Unfalle, 
auf 1000 Arbeiter 

berechnet

iiber-
haupt

todlich

Arnsberg 1924 279 084 15 593 118 55,87 0,423
1925 309 519 20 830 128 67,30 0,410

Dusse ldorf 1924 547 136 27 201 147 49,70 0,268
1925 591 142 35 369 182 59,80 0,307

K o ln 1924 138 220 6 721 43 48,62 0,311
1925 1-58 647 10 545 55 66,50 0,346

O ppe ln 1924 83 550 3 448 24 41,26 0,287
1925 87 837 5 679 38 64,65 0,432

D ie  Berichte heben durchweg eine Z u n a h m e  d e r  

U n f a l l e  heryor. D ie  G riinde  d a fiir  stehen n ic h t ein- 

deutig  fest; e inen erheblichen A n te il a n  der Steigerung 

haben  wahrseheinlich die U nfa lle , d ie sich a u f dem  Wege 

von u n d  nach  der A rbe itss ta tte  ereigneten u n d  die durch  

Gesetz vom  14. J u l i  1925 in  die Versicherung einbezogen 

s ind ; sie betrugen au f e inem  groBen H iit te n  werke in  einem  

W in te rm o na t 11 %  der G esam tzah l. B e i der ung iins tigen  

Geschaftslage u n d  den drohenden Betriebsstillegungen 

war die N e igung  zu Unfall- u n d  K rankenm e ldungen  

selbst bei geringfiig igen Anlassen fo rtd aue rnd  groBer ais 

un te r regelmaBigen Verhaltn issen. D ie  Berichte erharten 

au f G ru nd  der ó rtlichen  U ntersuchungen im m er von 

neuem  die Tatsache , daB U nvors ich tigke it, L e ichts inn  

u n d  m angelndes V erstandn is  bei den A rbe itnehm ern  

un fa llfo rde rnd  sind . A us sozialen u n d  w irtschaftlichen 

G riinden  w ird  begriiB t, daB die vertie fte  U n f a l l v e r -  

h i i t u n g s b e w e g u n g  durch  b i l d h a f t e  D a j s t e l l u n g e n  

eingesetzt h a t ;  greifbare Dauererfo lge werden sich aber 

n u r  durch  zahe, zie lbewuBte E rziehungsarbe it a llm ah lich  

erringen lassen. K ennze ichnend  is t ein aus Oberschlesien
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berichtetes V orkom m nis , wonach in  einem  Groflbetriebe 

die A rbe iterschaft E inw irkungen  durch das B ild  auf den 

Lohnbeu te ln  („D e nk  an  F rau  u nd  K in d !“ , „N e in , keinen 

A lkoho l! “ ) entriistet ab lehnte , weil dadurch die E rh a ltu n g  

des Haus- u n d  Fam ilienfriedens gestórt wurde. Der 

Arnsberger Bericht n im m t den aus Dusseldorf im  V orjahr 

gem achten Vorschlag a u f1), die Zah l der U nfa lle  n ich t auf 

die Z ah l der Arbeiter, sondern auf die Z ah l der geleisteten 

Arbeitsstunden zu beziehen, u n d  bring t hieriiber aus zwei 

D ortm under W erken Berechnungen, die fortgesetzt zu 

nerden verdienen. Aus den zahlreichen E inzeldarstellun- 

gen iiber U nfa lle  is t hervorzuheben, daB durch K r a n e  

und  H e b e z e u g e , wie durch G e t r ie b e  (W ellen, R iem en 

usw.) wieder zahlreiche, m e ist schwere oder tód liche 

U nfa lle  herbeigefiihrt worden sind ; iiberw iegend war 

groBe U nyorsich tigke it der V erungluokten die Ursache. 

Auch dem  H o c h o fe n -  u n d  G e n e r a to r g a s  fielen wieder 

Arbeiter zum  Opfer: Der A pparatw arter eines Hoch-

ofens w ollte den die G ichtgasleitung m it  dem  Registrier- 

appa ra t yerb indenden Schlauch yorschriftsw idrig m it 

dem  M und , s ta tt m it  PreB luft, durchblajsen u nd  wurde 

verg iftet; ebenso e in Arbeiter, der die Explosionsk lappe 

der G ichtgasle itung ohne B enutzung  des yorhandenen 

Gasgerates abd ich ten wollte . Zwei A rbeiter kam en bei 

w iederkehrenden V errichtungen an  G asle itungen um , 

weil sie die yorgeschriebenen Schutze inrich tungen un- 

beachtet gelassen ha tten . Zwei A rbeiter h a tten  sich in  

einem n ich t zum  A u fe n th a lt bestim m ten K e llerraum  zum  

Essen niedergelassen u nd  erstickten in  den aus und ich ten  

Fundam enten  eines W arm ofens eingedrungenen Gasen. 

D ie H o c h d r u c k a z e t y le n e n t w ic k le r ,  d. h . die jenigen 

Entw ick ler, bei denen der innere D ruck  in  irgendeinem  

Teile 0,2 a t  iiberschreitet, scheinen sich m ehr u nd  m ehr 

e inzufuhren. W enn  die A ppara te  auch in  gróBerer Z ah l 

anstandslos gearbeitet haben , so m ahnen  doch m anche 

Vorkommnisse, auch  verschiedene tod lich  yerlaufene 

U nfalle , zu besonderer Vorsicht bei ihrer Verwendung. 

D ie Berichte stellen fiir  1925 insgesamt 299 e le k t r is c h e  

U n f a l l e  fest, von denen 41 (13,7 % )  tod lich  waren. 

Z iem lich haufig  waren wieder die durch M angel an  L  a  m  p e n 

u nd  dereń Zu le itungen hervorgerufenen U nfa lle , von denen 

eine Reihe auf die Beriihrung der unsicher u nd  m ange lhaft 

hergestellten Fassungen entfielen. A uch  a n  B o h r  m a 

s c h in e n  tra ten  ófter U nfa lle  auf, die nam en tlich  auf die 

N otw endigkeit besseren Schutzes der K abe l gegen Durch- 

scbeuern hinw iesen. W e ite r  war auch  h ier der K ra n -  

b e t r ie b  n ich t unerheblich belastet. Aus den U nfa lle n  

dieser A r t  war nam en tlich  zu entnehm en, daB die Ver- 

legung der Schleifle itungen sicherer gegen Beriihrung 

w ird  erfolgen mussen. U nter den ubrigen U n fa lle n  tra t 

ebenfalls im m er wieder groBer Le ichts inn  u n d  grobe 

Fahrlass igkeit der Personen zutage, die an  den Anlagen 

un ter Spannung arbeiteten, die n ich t abgesch a ltete Hoch- 

spannungszellen betraten oder den un te r H ochspannung  

stehenden Le itungen so nahe kam en , daB Ueberschlage 

durch die L u ft  von der Le itung  auf den Korper e intraten . 

Vorschriften u nd  W arnungen  haben bisher im  allgemeinen 

wenig gen iitz t; durch praktische V orfiih rung  der Gefahren 

d iirfte  noch am  ehestcn W ande l erreicht werden konnen.

U eber die V e r t e i lu n g  d e r  U n f a l l e  m it  einer 

K rankhe itsdauer von m ehr ais drei Tagen auf d ie  e in 

zelnen W o c h e n t a g e  h a t das eine der oben er

w ahnten  D o rtm under W erke fiir  1924 u n d  1925 eine 

sorgfaltige U ntersuchung angeste llt; aus den Zah len  ist 

un ter Ausscheidung des selbstyerstandlich am  geringsten 

belasteten Sonntags die nachstehende Uebersicht be

rechnet worden, wozu noch zu bemerken ist, daB 1925 die 

A rbe itsze it a n  den Sonnabenden fiir  die M ehrzah l der 

A rbeiter andertha lb  S tunden kiirzer ais im  Jah re  1924 war. 

Es entfie len in  P rozenten an den einzelnen W ochentagen

im Jahre

auf den

łlontag DieDS-
tag

Mitt-
woch

Donners-
tag

Freitag Ronn-
abend

1924

1925

16,54

15,02

19,95

16,48

16,73

18,39

17,19

18,84

15,44

17,37

14,15

13,90

i) St. u. E. 45 (1925) S. 1397.

M an kann  den Zah len  n ic h t en tnehm en, daB etwa in 

folge E rm iidungserscheinungen die le tzten  Tage der 

W oche m it  U n fa lle n  au ffa llig  hervortia,ten . Das W erk 

h a t ferner die H au fig k e it der U n f a l l e  m it  m ehr ais drei 

Tagen K rankhe itsdauer in  den e in z e ln e n A rb e its s tu n d e n  

e rm itte lt u n d  is t zu  dem  bem erkenswerten Ergebnis 

gelangt, daB im  Jah re  1924 die H ochstz iffer in  der Stunde 

zw ischen 10 u n d  11 U h r  yo rm ittag s , im  Jah re  1925 

zw ischen 9 u n d  10 U h r  yo rm ittags lag, u nd  daB die Nach- 

m ittagsstunden  wesentlich geringer be las te t waren. Las 

W erk  h a t  sich schlieBlich der M iihe unterzogen, die 

H au fig k e it der U n f a l l e  bei den  n u r  in  W e ch se l-  

s c h ic h t e n ,  also abwechselnd Tag u n d  N ach t beschaf- 

tig ten  A rbe ite rn  fiir  die einzelnen S tunden  zu erm itte ln ; 

die Z ah l der Arbeiter in  der Tagschicht u n d  in  der Nacht- 

schicht war in  der Regel z iem lich  gleich. Von den U n 

fa llen  entfie len in  den Ja h re n  1924 u n d  1925 zusam men 

fast 67,5 %  au f die T agschicht, 32,5 %  au f die Nacht- 

schicht. Der geringe A n te il der Nachtschicht-Unfalle 

w ird  vornehm lich  au f den geringen Verkehr zwischen den 

einzelnen Betriebsabte ilungen zuriickge fiih rt, wodurch 

die haufigs ten Unfa llursaehen (T ransport usw .) stark  in 

Weo-fall kam en . — I n  sam tlichen T h o m a s s c h la c k e n -  

m  u h  le n  des Dusseldorf er Bezirks tr a t  gegeniiber dem 

V orjahr eine erhebliche B e s s e r u n g  de s  G e s u n d h e its -  

z u s t a n d e s  hervor. D ie Betriebsan lagen sind  in  den 

le tzten  Jah re n  nam en tlich  h ins ich tlich  der Staubbeseiti- 

gungseinrichtungen wesentlich vervo llkom m net worden. 

F iir  zwei W erke der G r o B e is e n in d u s t r ie  sind die 

E rk rankungen  fiir  1924 u n d  1925 zusammengestellt 

worden; es ergeben sich yerhaltn ism aB ig hohe Ziffern. 

Der Bericht erachtet f iir  erwiesen, daB dazu  der geringe 

Unterschied zwischen L o h n  u n d  K rankenge ld  beigetragen 

h a t. Vorschlagen u n d  A nordnungen  zur V e rb e s s e ru n g  

d e r  B e t r i e b s e in r i c h t u n g e n  in  H in s ic h t auf den 

Arbeiterschutz kam en die Arbeitgeber regelmaBig bereit- 

w illig  nach ; angesichts der schwierigen W irtschaftslage 

m uB ten v ie lfach langere F ris ten  fiir  die Durchfiihrung 

gew ahrt werden. E in ige  W erke h aben  Ingenieure fiir 

U n fa lly e rhu tung  u n d  Betriebssicherheit eingestellt. Die 

Betriebsrate bete ilig ten sich nu r yereinzelt bei der Be- 

kam p fung  von  Unfall- u n d  Gesundheitsgefahren. Fiir 

die R e ttu ng  gefahrdeter M itarbe iter setzten sich mehrfach 

Arbeiter m u tig  u n d  entschlossen ein.

W i r t s c h a f t l i c h e  u n d  s i t t l i c h e  Z u s t a n d e .  In  

den Berichten w ird  un te r B e ibringung  von  umfang- 

reichen Nachweisungen aus Betrieben der GroBeisen

industrie  dargetan , daB sich die L óhne  in  steigender 

R ic h tu n g  bewegten, bis un te r  dem  Zw ang der Verhalt- 

nisse in  der zweiten Jah resha lfte  e in gewisser Stillstand 

e in tra t. Gegen 1924 ergab sich eine wesentliche Besserung 

des R eale inkom m ens fiir  groBe G ruppen  der in  der E r

zeugung yerbliebenen Arbeiter. Betriebsstillegungen und 

-einschrankungen bee in trach tig ten  notw endig die Lebens- 

h a l t u n g  insbesondere auch  der k inderre ichen Fam ilien. 

D ie behórdlichen P r e is s e n k u n g s b e s t r e b u n g e n  hatten 

k au m  greifbaren E rfo lg . Soweit die schwierige Lage der 

W erke eszulieB, wurde die B e s c h a f f u n g  y o n L e b e n s -  

m i t t e l n ,  F e u e r u n g  u. dg l. f iir  die Arbeiter bei- 

behalten. Ih rer W e r k s i n y a l i d e n  u n d  a lten , n ich t mehr 

vo ll arbeitsfahigen A rbeiter n ah m  sich die GroBindustrie 

fo rtdauernd  in  zum  Teil yorb ild licher Weise an. Der 

Arnsberger Bericht verweist insbesondere au f die Alters- 

u nd  Inya lidenw erks ta tten  in  Schalke, D o rtm und  und 

Schwerte. D ie F o rtfiih rung  dieser ais Teilbetriebe der 

H iit te n  angesprochenen W e rks ta tten  wurde durch Ent- 

scheidung eines Schlichtungsausschusses erschwert, wo- 

nach die A rbeiter g rundsatz lich  nach  dem  Tarif fiir die 

E isenindustrie  zu en tlohnen sind . T rotz der U ngunst der 

Z e it haben groBe W erke ihre P e n s io n s -  u n d  U n te r-  

s t i i t z u n g s e i n r i c h t u n g e n  fo rtge fuhrt oder wieder auf- 

genom m en. — Der W e r k s z e i t u n g e n  w ird  nam entlich 

auch  h ins ich tlich  ihres W irkens bei der Unfallverh iitung 

anerkennend gedacht; der D iisseldorfer Bericht findet 

ihre Bedeutung ferner darin , daB sie den Arbeitnehmern 

die gesam ten Arbeitsyorgange, Arbeitszusamm enhange 

u nd  w irtschaftlichen G rund lagen ihrer Industr ie  naher- 

bringen, u nd  daB sie so gleichzeitig dem  Gedanken der 

W erkgem e inschaft d ienen. D r . Ludwig Czimatis.
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Zur Unfallverhutung in amerikanischen ,Gruben.

Die Bewegung zur U n fa llv e rh iitu n g  in  der am eri

kanischen In d u s tr ie 1), die das Seh lagw ort ,,Safety-Pirst“ 
gepriigt h a t, is t dureh  die G ru ndu n g  der sogenannten 

„Safety-Clubs“  in  der le tz ten  Z e it in  ein neues Fahr- 

wasser geraten. Diese E in r ic h tu n g  ist in  auBerordentlich 

gliicklicher Weise a u f d ie Psyche des am erikanischen 

Arbeiters zugeschn itten ; sie vere in igt Sport, H um o r und  

Geselligkeit zu  dem  prak tischen  Endzw eck  der Safety- 
F irst“ .

Vorganger der ,,Safety-C lubs“  waren die „Safety- 

Meetings“ . I h r  Zweck w ar d ie B e lehrung der Beleg- 

schaften iiber F ragen der G rubens icherhe it u nd  die Er- 

órterung von Anregungen zur Verbesserung des Arbeiter- 

schutzes. D ie  „Safe ty-M eetings" w urden von der Berg- 

behórde oder der Zechen le itung  e inberufen ; sie fanden 

in der Regel e inm al im  M ona t s ta t t . D ie Zusammen- 

fassung sam tlicher Belegschaftsm itg lieder einer Grube 

in diesen Versam m lungen erwies sich jedoch ais ein MiB- 

griff. Auch Sondervortrage fu r  die einzelnen Arbeiter- 

gruppen, wie H auer, L okom o tiv fiih re r , Verbauer, SchieB- 

meister usw., ze itig ten  n ic h t den gew unschteń Erfolg. 

Es fehlte a llgem ein an  der notw end igen A u fm erksam keit 

der Belegschaftsm itglieder. E rs t durch  die G rundung  der 

„Safety-Clubs“ is t es gelungen, die Belegschaften auf 

sportlich-geselliger G rund lage  zur ta tig en  M ita rbe it an 

Pragen der G rubensicherheit heranzuziehen .

Zweck der ,,Safe ty-C lubs“  is t  d ie A h n d u ng  aller 

VerstóBe gegen das Berggesetz, d ie Bergpolizeiverord- 

nungen und  die A rbe itsordnung , soweit die G rubensicher

heit dayon betroffen w ird . D ie  G rundung  yo llz ieh t sich 

meist in  der Weise, daB von einer Belegschaftsyersamm- 

lung ein AusschuB gew ah lt w ird , der die Ausarbe itung  

der Satzungen ube rn im m t. I n  einer zw eiten Versamm- 

lung werden dann  diese Satzungen druchberaten ; gleich - 

zeitig erfolgt in  der Regel die G rundung  des Clubs.

I n  der E lkhorn-A bte ilung  der C onso lid a tion  Coal 

Comp., K en tucky , s ind  in  den „Safe ty-C lubs“ jeweils 

die Belegschaften eines Inspektionsbezirkes, d. s. 1 bis 2 

Gruben oder etwa 100 bis 150 weiBe Be legschaftsm it

glieder, vereinigt. D ie  M itg liedscha ft k ann  von jedem 

Arbeiter oder Angeste llten gegen Z ah lu ng  einer Aufnahme- 

gebiihr von 25 Cent e rlang t werden. Der betreffende 

Grubeninspektor ist Vorsitzender, der oder die Betriebs- 

fiihrer sind ste llvertretende Vorsitzende des Vereins. Ais 

Kassenwart w ird  gew óhn lich  ein m it  der L óh nu ng  beauf- 

tragter Angeste llter g ew ah lt, um  die E in z ie hung  riick- 

standiger S trafgelder zu  erle ichtern. A is  S chriftfiih rer 

betatigt sich meist der B uchha lte r  oder R echnungsfiih rer 
der Grube.

D ie yerhangten S tra fen  s ind  G e ldstrafen im  Betrage 

von 25 Cent bis zu  5 Do llar . Sie s ind  f iir  einzelne hau fig  

yorkommende Vergehen satzungsgem aB festgelegt; im  

allgemeinen is t aber die H ohe  der S trafe  dem  freien Er- 

messen erner , , J u r y “  anhe im geste llt. D as  S trafm aB  be

stim m t sich aus der Schwere des VerstoBes u nd  der Ver- 

antw ortlichkeit des Schuld igen.

Das Strafverfahren is t in  hum oryo lle r Weise dem  

erfahren der ordentlichen Gerich te  nachgeb ilde t. D ie

ffen werden zu gleichen Teilen von beiden Parte ien 

gestellt. Vorsitzender der Ju r y  ist der G rubeninspektor, 

otaatsanw alt der zustand ige  Betriebsfiihrer. Es werden 

groBe Zeugenapparate u n d  M undw a lte  aufgeboten , und  

je er Beteiligte bem iih t sich , bei den V erhand lungen , die 

zweimal im  M ona t s ta ttf in d en , soviel W itz  wie m oglich 
aufzubringen.

D ie Strafgelder flieBen der Vereinskasse zu. Sie 

enen zur Bestre itung der K os ten  eines gemeinschaft- 

Uchen Abendessens fu r  sam tliche  C lubm itg liede r. D ie 

agesbelegschaft derjenigen G rube, die, au f die Tonne 

or erung umgerechnet, im  jew eiligen H a lb ja h r  die 

ochste U nfa llz iffer aufzuweisen h a t ,  u be rn im m t bei 

leser Gelegenheit das A m t des A u fw artens. D em  demo- 

ratischen Z uschn itt des Landes entsprechend, ziehen 

16 ” kafety-Clubs“ auch  obere B eam te  zu r Rechenschaft.

l ) Vgl. St. u. E. 45 (1925) S. 1071.

D ie  Versam m lungen s ind  stets eine Quelle groBer 

H e ite rke it u n d  G egenstand eifriger E ro rte rungen  in  der 

G rube. D ie  M itg liedscha ft is t fre iw illig , aber n u r  ver- 

schw indend wenige schlieBen sich aus. D a m it  is t ta ts a c h 

lich  erreicht, daB jeder einzelne A rbe ite r sich m it  den 

einschlagigęn, d ie G rubensicherhe it betreffenden B es tim 

m ungen  y e rtrau t m ach t, seine K am eraden  iiberw acht u nd  

g le ichzeitig  f i ir  seine eigene Person VerstoBe gegen die 

G rubensicherheit m óg lichs t verm eidet.

D r . H e r m a n n  R e u s c h .

Ein neuzeitlieher Kalkbrennofen.

E rbauer des in  dem  obengenannten A u fs a tz 1) be- 

schriebenen K alkbrennofens is t n ic h t, w ie in  der F uB no te  

angegeben, die F irm a  M a th ia s  P au lus , sondern die Ober- 

schlesische In d u s tr ie b au  - A .-G ., K a tto w itz , in  dereń 

D iensten w ahrend der B auze it D irek to r  P au lus  u n d  der 

Verfasser des Aufsatzes seinerzeit gestanden haben .

Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung.

Der Herbert-Pendelhartepriifer und seine Eignung fur 
die WerkstDffprufung.

Z u  den bisher bekann ten  H artep r iifye rfah ren  is t vor 

einiger Z e it e in neues getre ten : die Pende lhartep riifung  

nach E dw ard  G . H e r b e r t .  E in e  Beschre ibung des 

A ppara tes u n d  seiner H an d h ab u n g  is t an  dieser S te lle 2) 

bereits erfolgt. E rw a h n t seien nochm als die v ier m it  dem  

Pendel ausfiihrbaren P r iify e r fah re n :

1. die Z e ithartep r iifung , bei der die Schw ingungsdauer 

k le iner Schw ingungen ais H artem aB  g ew ah lt is t;

2 . die W in ke lh a r te p ru fung , be i der die D a m p fu n g  

einer Schw ingung  m it  groBer A m p litu d ę  ais H a r te 
maB g ilt ;

3. die P riifu ng  der B earbe itungs fah igke it, bei der aus 

der A b nah m e  der D am p fu n g  groBer S chw ingungen  

au f die B earbe itungsfah igke it des W erkstoffes ge- 
schlossen werden soli, u n d

4. die D am p fungsp r iifu ng , bei der d ie D am p fu n g  

kleiner Schw ingungen e rm itte lt  w ird .

D ie yon  A n to n  P o m p  u n d  H ans  S c h w e in i t z 3) 

ausgefiihrten U ntersuchungen  beg innen m it  einer K r it ik  

der H erbertschen B egriffsbestim m ungen  y o m  physi- 

kalischen S ta n d p u n k t aus. D anach  ist die B ild u ng  der 

D am pfungscharak teris tik  unzu lassig , w ahrend gegen die 

anderen B egriffsbestim m ungen ke in  E in w an d  zu  erheben 

is t; Voraussetzung is t jedoch , daB bei der Zeitharteprii-  

fung d ie A m p litu d e n  k le in  b le iben u n d  die ersten S chw in 

gungen fiir  die Messungen n ic h t ber iicks ich tig t werden.

U m  die Yorgange bei der Z e ith a r te p r iifu ng  zu  er

k laren u n d  zu  erfassen, werden die be im  W e rks to ff ein- 

tretenden p lastischen u n d  elastischen V erform ungen  be- 

trach te t u nd  folgendes B ild  von  ih n e n  entw orfen . Es 

entsteht im  P robekórper eine H óh lu ng , dereń K riim m ungs-  

halbmesser senkrecht zu r  Schw ingungsebene g le ich dem  

K uge lhalbm esser is t; in  der S chw ingungsr ich tung  d a 

gegen h a t  sich eine von  H a r tę  u n d  E la s t iz ita t  des W e rk 

stoffes abhang ige  K r iim m u n g  ausgeb ilde t. D u rc h  die 

elastische Y erfo rm ung  w ird  die B eriih rungsflache zw ischen 

K uge l u n d  W erksto ff gebildet. D er M it te lp u n k t  der Be- 

riihrungsflache lieg t im  R uhezus tande  senkrecht u n te r  

dem  M itte lp u n k t der K u ge l; bei ro llender Bewegung 

yerschiebt sich die Beriihrungsflache , u n d  ih r  M it te lp u n k t 
e ilt der Bewegung yoraus.

D ie Schw ingungsebene, eine Sym m etrieebene der 

B ahn , schneidet die K uge l in  e inem  K reis m it  dem  H a lb 

messer r u n d  die H óh lu n g  in  einer K urye , die einem  

Kreisbogen m it  dem  unb ekan n te n  H albm esser R  gleich- 

gesetzt w ird . D a  w e ite rh in  bewiesen w ird , daB es sich 

bei der Bewegung der P ende lkuge l ta tsach lich  u m  ein 

R o llen , n ic h t  etw a u m  e in  G le iten  h and e lt, w ird  info lge 

der e rw ahnten S ym m etrie  d ie Bewegung des P ende ls

>) S t. u. E . 46 (1926) S. 1119.

2) Sb. u. E . 43 (1923) S. 1229; 44 (1924) S. 855
1179 u. 1424; 46 (1926) S. 448.

3) M itt . K .-W .- Inst. E isenforsch . 8 (1926) L fg  4
S. 79/100. 1 8 ' ’
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durch das Abrollen zweier Kreise ineinander beschrieben. 

Es handelt sich also physikalisch um  ein Rollpendel. 

In  Ańlehnung an G-. H a m e l1) wird unter Beriicksichti- 

gung der elastischen Verformung die Schwingungs- 

gleichung dafiir aufgestellt. Fur kleine Ausschlage er- 

gibt sich daraus die Schwingungsdauer T zu

e +  cp  +  c

Es bedeuten da r in : i  =  T ragheitsradius, der zu  10,6 cm  

e rm itte lt  w ird ; g =  E rdbesch leun igung ; e =  Pendel- 

lange =  A bs tand  des Schw erpunktes vom  Kuge lm itte l-  

p u n k t; cp - =  K ons tan tę  der p lastischen Y erfo rm ung ; 

c-c =  K onstan tę  der elastischen Verform ung, die aus dem
Hi

Yoreilen des M itte lpunk tes  der Beriihrungsflache von 

dem  m athem atischen B er iih rungspunk t der beiden Kreise 

abgeleitet w ird .

E in  Vergleich m it  zwei im  S ch r ifttu m  bekann t ge- 

wordenen G le ichungen zeigte die gróBere G enau igke it 

der abgeleiteten G le ichung, die durch  Yersuche bewiesen 

w ird . F iir  den E in fluB  des Kugelwerkstoffes erg ibt sich, 

daB m it  steigender H a r tę  der K uge l die Schw ingungs

dauer ab n im m t.

F iir  eine naherungsweise U m rechnung  der Zeit- 

harte  Z  in  die B rine llharte  B  bestanden bisher die G le i

chungen nach H e r b e r t

B  =  0,3 Z 2 fiir  Z  <  33,3 

B  =  10 Z  fiir  Z >  33,3 

u n d  nach B e n e d ic k s  u n d  C h r is t ia n s e n  

Z =  1,7 y iT +  0,000047 B 2.

Abweichend davon  w ird  aus Versuchswerten die G le i

chung fiir  45 Z  12 aufgeste llt

Z  =  0,081 B  +  7,6.

D a  einzelne Versuchswerte keiner Umrechnungs- 

g le ichung geniigen, w ird  w eiterh in versucht, die B r ine ll

harte  B  m it  Cp, der K ons tan ten  der plastischen y e r 

fo rm ung , u n d  die au f Messung der elastischen E igen 

schaften beruhende Shoreharte Sh m it  cB , der K o n 

stan ten  der elastischen Verform ung , in  Beziehung zu 

setzen. D a fiir  werden die G le ichungen abgeleitet 

(cp  +  0,038) (B  +  17,2) =  29,2 

cE =  0,05 (2,114 -  log Sh),

die f iir  gle ichmaBig harte  Stoffe m it  450 >  B  >  50 

gelten. A bb . 1 zeigt die schaub ild liche  Darste llung  der 

G le ichung (cp  +  0,038) (B  17,2) =  29,2; W erte  fiir  

C p ,  die aus Z u n d  Sh errechnet wurden, s ind  eingetragen 

u n d  zeigen n u r  geringe Abw eichungen von der Schau- 

lin ie . F iir  einige Stoffe w ird  cp  nachgepriift u n d  bestatig t.

W e ite rh in  werden die bei der P riifung  der B e

arbe itungsfah igke it u n d  der W inke lhartep r iifung  ein- 

tre tenden V erform ungen erórtert.

D ie P riifung  des Herbert-Pendels yom  praktischen 

S ta n d p u n k t aus untersuch t zunachst den E in fluB  der 

E in s te llung  des Instrum en tes au f Ze it u n d  W inke lharte . 

Ueber den Probekórper w ird  ausgesagt, daB er fast in  

jeder F o rm  u n d  Gro Be yorliegen kann . Der MeBbereich 

schlieBt a lle  m etallischen Bausto ffe  ein. D ie  MeB- 

genau igke it ist im  M itte l durchaus befriedigend. Sie 

s ink t m it  abnehm ender H arte  u n d  w ird  bei der W in ke l

ha r te  schlieBlich ungeniigend. Bei der W inkelharte- 

p r iifung  ze igt sich eine A bhang igke it ihres Ergebnisses 

vom  B eobachter; ze itlich  auseinander liegende Messungen 

ergeben fiir  die Ze itharte  gleiche W erte , f iir  die W in ke l

harte  dagegen unzulassige Abw eichungen.

F iir  die P riifu ng  der B earbe itungsfah igke it w ird  eine 

von H e r b e r t s  Yorschlagen abweichende Versuchsaus- 

w ertung  begriindet. Der Bearbe itungsw iderstand (i is t 

das arithm etische  M itte l der ersten zehn Ausschlage. 

D ie  M eBgenauigkeit von  [i is t befriedigend, ze itlich  ge-

i)  E lem en tare  M echan ik  (Leipzig  und  B erlin : B. G. 

Teubner 1912) S. 370.

trenn te  Messungen ergeben jedoch starkę Abweichungen. 

Bei k a lt  yerform ten S to ffen  andern sich (3 u n d  Z  gleich

m aBig m it  dem  G rad  der V erform ung . Bei erhohten 

T em peraturen zeigt sich f iir  [i zw ischen 100° u nd  150° 

be i e inem  weichen S tah l eine A bnahm e .

Bearbeitungsfahigkeit kann sich auf den Widerstand 

gegen Yerformung oder gegen spanabhebende Bearbei- 

tung beziehen. Der Zusammenhang von [i m it der ersten 

Deutung wird an einem Siliziumstahl m it 4 %  Si nach- 

gepriift. Die Werte fiir (3 werden bei yerschiedenen 

Temperaturen erm ittelt und  zeigen weder einen Zu
sammenhang m it den Festigkeitseigenschaften noch mit 

der Erfahrungstatsache, daB die Yerformbarkeit dieses 

Siliziumstahles m it steigender Temperatur zunimmt. 

Daraus wird geschlossen, daB ein Zusammenhang zwischen 

(3 und dem W iderstand gegen Verformung nicht besteht.

Der praktische W e rt des A ppara tes u n d  der vier 

Priifyerfahren w ird  folgenderm aBen beurte ilt. D ie  E in 

ste llung des Instrum en tes is t schwierig u n d  ze itraubend 

und  k ann  durch auBere E in fliisse gestórt werden, was 

eine Yerw endung in  der W e rk s ta tt ausschlieBt. Die 

D am p fungsp r iifung  w ird  n ic h t untersuch t, da ihre E r 

gebnisse keinerlei Zusam m enhang  m it  irgendeiner Werk-

Abbildung 1. Zusammenhang zwischen Brinellharte 
B und Cp, der Konstanten der plastischen Tertormung.

stoffeigenschaft liefern. D ie P riifung  der Bearbeitungs

fah igke it zeigt neben einer schw ierigen Versuchsaus- 

fiih rung  eine starkę A bhang igke it vom  Beobachter; iiber- 

dies besteht ke in Zusam m enhang  v o n  [i m it  der Yerform 

barke it. Bei der W inke lh a rtep r iifung  is t die Versuchs- 

ausfiih rung  zu schwierig, die H artew erte  yerschiedener 

Stoffe unterscheiden sich bei geringer MeBgenauigkeit 

n u r  ungen iigend yone inander u n d  hanger. zu  stark  vom  

Beobachter ab . A us diesen G riinden  sind  die erwahnten 

P riifyerfahren fiir  praktische A nw endung  ungeeignet.

Dem gegeniiber is t die Z e ithartep r iifung  ausgezeichnet 

d u rch : kurze Versucbsdauer, geringe A bhang igke it der Ver- 

suchsergebnisse vom  Beobachter, hohe MeBgenauigkeit 

u n d  eine durch  groBen MeBbereich entstehende fort- 

laufende H arteska la ; w e iterh in  k ann  die P riifung  fast 

stets am  fertigen S tiick  ausgefiih rt werden. D am it ist 

die Ze ithartepriifung  dem  Shoreschen Skleroskop und 

der R itzh a r te p r iifu n g  selbst in  dereń besonderen An- 

wendungsgebieten iiberlegen, dagegen n ic h t geeignet, 

die B rine llprobe vó llig  zu ersetzen.

D ie Vorziige der Z e ith a rtep r iifung  ergeben eine 

Re ihe  von Anw endungsgeb ieten, f iir  die eine A nzah l von
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praktischen Beispielen ange fuh r t werden. W egen des 

ausgedehnten MeBbereichs u n d  der groBen MeBgenauig- 

keit bei hoher H a r tę  eignet sich das Verfahren zur P ru fung  

sehr harter Stoffe, wie H artep r iifungen  an  zem entierten 

Stahlen u nd  Rasie rk lingen  zeigen. D ie  Untersuchung 

der Rasierklingen weist nach , daB ein Zusam m enhang  

zwischen der G iite  der K lin g ę  u n d  ihrer H artę  oder der 

G leichmaBigkeit ihrer H a r tę  n ic h t  festzustellen ist. 

Diese U ntersuchung be ruh rt g le ichze itig  ein weiteres An- 

wendungsgebiet, die P ru fu ng  d iinne r Bleche. Bei einer 

Anzahl yon ka ltgew alzten  M e ta llen  w ird  die Harte- 

zunahme bei yerschiedenen W a lzgraden  e rm itte lt ; die 

geringste S tarkę der B leche be trag t dabe i 0,2 m m . F iir  

ein sehr weiches B lech (Z  =  13,0) soli die untere Grenze 

der Blechdicke 0,3 m m  betragen.

E in  weiteres A nw endungsgeb ie t is t die P ru fung  auf 

G leichmaBigkeit in  der H artę . So werden Troostitflecke 

in einem sonst m artensitischen geharte ten S tah l nach 

gewiesen. D ie schm ale R and zo n e  eines au togen ge- 

schnittenen Stahles ze igt eine gróBere H a r tę  ais der 

ubrige W erksto ff. F iir  ih ren  Yerw endungszw eck un- 

geeignete U hrfedern zeigen geringere u n d  unregelmaBige 

Hartę, geeignete dagegen hóhere u n d  gleichmaBige H artę .

E in  weiteres A nw endungsgeb ie t s ind  U ntersuchungen 

an K órpern  k le iner Abm essungen oder k le iner MeB- 

flachen; so werden H artebes tim m ungen  a n  den Schnitt- 

flachen d iinne r R ohre  u n d  a n  D rah te n  ausgefiihrt.

H . Schweinitz.

Ueber den EinfluB der Linsenabsorption bei Messungen mit 
Gesamtstrahlungspyrometern.

In  der yorliegenden A rbe it1) w ird  die auch  die Be- 

triebspraxis angehende Frage nach  der B edeu tung  der 

Anzeige der sogenannten G esam tstrah lungspyrom eter 

behandelt. D ie gebrauch lichsten In s trum en te  dieser A r t 

sind das A r d o m e t e r  von  Siemens & H a lske  u n d  das 

P yro- Ins trum en t von R . Hase in  H annoyer. E in  solches 

Gesam tstrah lungspyrom eter g ib t  be i Messungen an  

einem n ich t schwarzen K ó rp e r  einen zu  n iedrigen W ert 

fiir seine Tem peraturen , der entsprechend dem  von der 

Wellenlange u n d  der T em peratu r abhang igen  Emissions- 

yermógen des K órpers zu  yerbessern ware. Diese Tempe- 

raturanzeigen konnen  u n te r  U m standen  be trach tlich  

fehlerhaft sein.

Bei den genannten  In s tru m en tau s fiih ru n g en  w ird  

zur E rhóhung  der E m p fin d lic h k e it  die S trah lu ng  durch 

eine Glaslinse au f die L óts te lle  eines Thermoelements 

konzentriert. G las absorb iert die langw ellige S trah lung  

oberhalb etwa 3 (z yo lls tand ig  u n d  laB t auch  zw ischen 1,5 

und 3 jx n u r  einen m it  zunehm ender W e llen lange ab- 

nehmenden B ruch te il der S trah lu ng  durch . D a  n u n  bei 

yerschiedenen K órpern  die V erte ilung  der ausgestrah lten 

Energie im  Spek trum  u n d  infolgedessen der P rozentsatz 

der von der L inse durchgelassenen S trah lu ng  yerschieden 

ist, entsteht die besondere Frage, in  w e lc h e r  W e is e  d ie  

A b s o r p t io n  d e r  L in s e  d ie  I n s t r u m e n t a n z e ig e  

be i T e m p e r a t u r m e s s u n g e n  a n  n i c h t  s c h w a r z e n  

K ó r p e r n  b e e in f lu B t .

Bei gleicher G esam tstrah lung  eines schwarzen u nd  

eines n ich t schwarzen K órpers is t die T em peratur des 

letzteren hoher ais die des schwarzen. D aher is t die 

spektrale Hóchstenergie , w enn  m a n  von einem  auBer- 

gewóhnlichen V erlauf des Absorptionsverm ogens absieht, 

gegen die des schwarzen K órpers nach  k iirzeren W e llen  

verschoben, d. h . der A n te il der kurzw e lligen S trah lung , 

die von der G laslinse durchgelassen w ird , a n  der G esam t

strahlung ist f iir  den n ic h t schwarzen K órpe r groBer ais 

fiir den schwarzen, u n d  dadu rch  w ird  bei sogenannten 

„grauen K órp e rn“  eine Verbesserung der In s tru m e n t

anzeige bedingt. Ferner n im m t bei yielen K órpern  

das Em issionsyerm ógen, d. h . d ie von  ihnen  ausge- 

strahlte Energie ais B ruch te il der Strahlungsenergie 

es schwarzen K órpers gleicher T em peratu r, m it  z u 

nehmender W ellenlange ab, so daB also das m ittle re  

missionsyermógen dieser K ó rp e r  im  Durchlassigkeits-

1) M itt . K .-W .- Inst. E isenforsch. 8 (1926) L fg . 6, 
S. 103/15.

bereieh der L inse (,,w irksam es“  Em issionsyerm ógen) 

groBer is t ais im  G esam tspektrum , w odurch  eine weitere 

Verbesserung der T em peraturanzeige des Pyrom eters 

yerursacht w ird .

D a  die Strahlungsgesetze des b lanken  P la tin s  neben 

denen f iir  den schwarzen K órpe r am  besten bekann t s ind , 

wurde fiir  den F a li  von Messungen an  P la t in  der E in fluB  

von L insen aus F luB spat, Q uarz u n d  G las berechnet. I n  

A bb . 1 is t f iir  eine FluBspat- u n d  eine G laslinse das 

w ir k s a m e  Em issionsyerm ógen des P la tin s  bei 1200° K , 

das fu r  die T em peratu rbestim m ung  des P la t in s  m it  H ilfe  

eines der genannten  In s tru m en te  m aBgebend is t, auf- 

getragen. M an  sieht, daB das w irksam e Em issionsyer

m ógen bei Yerw endung einer L inse m it  begrenzter Durch- 

lassigkeit groBer is t ais f iir  den F a li  yo llstand iger Durch- 

lassigkeit.

AuBerdem  w urden Messungen a n  e inem  P la tin b le ch  

u nd  a n  einem  schwarzen K órper un te r V erw endung einer
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A bb ildung  1. EmissionsYermogen des P la tins bei 1200° E .

FluBspatlinse  u n d  einer G laslinse angeste llt. R echnung  

u nd  Messung ergaben iłbere instim m end , daB f iir  die 

F luBspatlinse , die die S trah lu ng  bis zu  W ellenlangen von 

etw a 11 [x durch laB t — also bei den p rak tisch  in  Frage 

kom m enden T em peraturen fa s t d ie gesam te auffa llende  

Energie — , der Fehler der In s trum en tanze ige  wesentlich 

hóhere W erte  a n n im m t ais fu r  die G laslinse (vgl. A b b . 2 , 

die einen m it  yerschiedenen In s tru m e n te n  gemessenen 

ze itlichen T em peraturanstieg  d a rs te llt; beziig lich  der 

F a r b t e m p e r a t u r  m uB  a u f die A b h a n d lu n g  yerwiesen 
werden).

Es w ird  infolgedessen im m er zweckmaBig sein, bei 

Messungen an  n ic h t schwarzen K ó rp e rn  In s trum en te  m it  

einer L inse zu  benutzen , dereń Durchlassigkeitsgrenze 

be i m óg lichst ku rzeń  W e llen  lieg t. D er so zu  gew innende 

Yorte il b ed ing t au f der anderen Seite jedoch  wegen des 

geringen Absolutw ertes der durchgelassenen Energ ien  

die Fórde rung  nach  einer gróBeren E m p fin d lic h k e it  des 

Thermoelements. D a  die bei Y erw endung  von G laslinsen
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notw endige E m p find lic h ke it der strahlungsem pfind- 

lichen Thermoelemente heute  le ich t erreichbar ist, 

w ir k e n  d ie  G la s l in s e  de s  A r d o m e te r s  u n d  des  

P y r o - I n s t r u m e n t s  a u f  d ie  T e m p e r a t u r a n z e ig e  

d ie s e r  M e B g e ra te  i n  d e r  g r o B e n  M e h r z a h l  d e r  

F a l l e  g i in s t ig  e in .

W ill m an  die Anzeige der MeBgerate au f die Tem pe

ra tu r  des Strahlers korrigieren, so darf m an  zur B estim 

m ung  des Anzeigefehlers n ic h t das w ahre Emissions- 

vermógen verwenden, sondern n u r  das m it  einem  In s tru 

m ent der betreffenden A r t  e rm itte lte  w irksame Emissions- 

verm ogen des betreffenden Strahlers. A llerdings sind 

diese K orrek turen k aum  m it  ausreichender S icherheit fiir 

die zahlreichen Fa lle  zu  erm itte ln , so daB m an  in  a llen

Fa llen , in  denen schwarze S trah lu ng  n ich t wenigstens 

naherungsweise yorliegt, in  den A ngaben  der Gesamt- 

strah lungspyrom eter m ehr Betriebsiiberwaehungswerte 

ais T em peraturangaben sehen muB.

D a  m an  m anchm a l der Auffassung begegnet, daB ein 

Gesam tstrahlungspyrom eter bei unbekanntem  Gesamt- 

em issionsyermógen des Strahlers, wenn auch  n ic h t seine 

T em peratur, so doch dereń zeitliche Aenderung r ich tig  

a ng ib t, sei beton t, daB auch fiir  diese Aenderung die 

Anzeige des MeBgerates n u r  einen M indestw ert darste llt, 

der der w ahren Aenderung u m  so naher k om m t, je  geringer 

sie ist. W ie  aus A bb . 2 heryorgeht, w iirde m a n  z. B . bei 

e inem  Anstieg der Tem peratur des P la tin s  u m  400 0 von 

1400 au f 1800 0 K  m it  e inem  Pyrom eter eine Zunahm e 

von  310 0 im  F a li der F luBspatlinse u nd  yon 300 0 im  

F a li der G laslinse messen. DaB  die Glaslinse bei diesen 

re la tiyen  Messungen n ich t ebenso w ie bei den absoluten 

im  S inne der Instrum en tanze ige  yerbesserńd w irk t, h a t  

seinen G ru nd  in  der A bnahm e  ihres Einflusses m it 

steigender Tem peratur des Strahlers.

Hermann Schmidt.

Fluchtlinientafel fiir das sichtbare Spekt-algebiet der 
Wiensehen StrahLngsgleichung.

H erm ann  S c h m id t  u nd  W ilh e lm  L ie s e g a n g  

ste llen eine Tafel f iir  die W iensche S trah lungsgle ichung 

fiir  die W e llen langen X =  0,4 [j. bis X =  0 ,8 p. in  Inter- 

ya llen  von 0,01 [X u nd  T em peraturen von 1000° bis 

2300° K  in  In te rva lle n  von 10 ° a u f1).

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen.
(Patentb latt Nr. 36 vom 9. September 1926.)

K I. 7 a, G r. 24, K  96 662. V orrich tung  an  Zufuhr- 

ro llgangen f iir  m echanische K iih lbe tte n . K a lke r M a 

sch inenfabrik , A .-G ., K o ln-K alk .

i) M itt. K.-W.-Inst. Eisenforsch. 8 (1926) Lfg. 5.

46. Jahrg. Nr. 38.

K I. 7 a, G r. 27, Sch 75 100. A n tr ieb  fiir  Schlepp- 

yo rrich tungen durch W anderfe lder. K a r l Schulte, Duis- 

burg-Ruhrort, F iirst-B ismarck-Str. la .

K I. 7 b, G r. 10, H  106 006. Strangpresse. E duard  

H ueck , L iidensche id  i. W .

K I. 7 d, G r. 5, W  67 702. V orrich tung  zum  Ab- 

schneiden von D ra h t. M ax  W eiB , Batimschulenweg, 

Schraderstr. 2.

K I. 10 a, G r. 15, S 68 651. E inebnungsstange fur 

Koksófen. Sachsische M asch inenfabrik , vorm . R ich . 

H a r tm an n , A .-G ., C hem n itz .

K I. 10 a, G r. 24, K  90 313. Vergasung yon  backenden 

K oh le n  im  Generator. K a r l Koller, B udapest.

K I. 10 a, G r. 30, T 30 438. D rehringte llerofen m it 

U nterbehe izung  des Tellers. Trocknungs-, Yerschwelungs- 

u n d  Yergasungs-G. m . b. H ., Berlin .

K I. 18 a, Gr. 1, M  88 620. V erfahren zur Stiickig- 

m achung  von  in  Tonerdefabriken en tfa llendem  Rot- 

sch lam m . M aschinenbau-Anstalt H u m b o ld t, Koln-Kalk.

K I. 24 e, G r. 1, B  120 214. Verfahren zum  Ausnutzen 

der be im  W assergasbetriebe anfa llenden Abw arm e zur 

E rzeugung von  D am p f. Bamag-M eguin, A .-G ., Berlin.

K I. 241, Gr. 7, A  41 876. S chutzvorrich tung  fiir  die 

W andungen  von Feuerungsanlagen, insbesondere K oh len

staubfeuerungen. A llgemeine Elektricitats-Gesellschaft, 

Berlin .

K I. 31 a, Gr. 3, Sch 70 467. T iegelschmelzofen fiir 

Oelfeuerung. W ilh e lm  BueB, H annoyer, K irchroderstr. 8.

K I. 80 c, G r. 5, W  67 340. T unnelofen m it  seitlichen 

Regeneratoren u nd  Querstrom  der Heiz- u n d  K iihlgase. 

Lou is  W ilp u tte , New  Y o rk .

K I. 82 a, G r. 1, C 33 808. V erfahren u n d  Yorrichtung 

zum  Trocknen von G u t m itte ls  eines in  der Trocken- 

kam m er kre isenden Luftstrom es. W illis  H ay ila n d  Carrier, 

N ew ark , V . S t. A .

K I. 82 a, G r. 16, S 63 194. Schachttrockner fur 

korniges u n d  pulyerform iges G u t. O dert A lb in  Savonius, 

Helsingfors.

K I. 85 b, Gr. 1, K  90 359. V erfahren zur Rein igung 

u n d  E n th a r tu n g  von  W asser. K unstfase rfab rik  Aktien- 

gesellschaft Senica u . D r . F ranz Beck, Senica (Tschecho- 

slowakei).

(P a ten tb latt Nr. 37 vom 16. September 1926.)

K I. 7 b, G r. 10, Sch 76 917. Presse zur Herstellung 

von  R ohren  in  Bogenform . Schloem ann, A .-G ., Dussel

dorf.

K I. 7 b, G r. 19, K  97 249. E in r ic h tu n g  zur Ver- 

sta rkung  der E nd e n  von R o hren . A rno ld  Klarwasser, 

K o ln  a. R h ., Luxem burger S tr . 76, u n d  P a u l L iitcke, 

Koln-B ickendorf, Venloer S tr. 849.

K I. 7 c, G r. 32, L  63 568. V orrich tung  zur Herstel

lung  yon  R o lle n  aus einem  yorgezogenen napfartigen 

W erkstuck . E m il L inde , Barm en , Sch iitzenstr. 19.

K I. 10 a, G r. 19, S t 39 596. E in r ic h tu n g  a n  Kammer- 

ofen zum  Absaugen der Destillationsgase . Carl Still, 

R eck linghausen .

K I. 12 e, G r. 5, N  23 199. R e in ig u ng  von  Gasen auf 

elektrischem  Wege m it  Zusatzre in iger u nd  Regulator.

H . F . J .  Nolze, K a isers lau tern , G lockenstr. 34.

K I. 12 e, G r. 5, S 70 474. Y erfah ren  u n d  E in rich tung  

zur e lektrischen R e in ig ung  yon Gasen. Siemens- 

Schuckertwerke, G . m . b. H ., Berlin-Siemensstadt.

K I. 12 e, G r. 5, S 71 178. V orrich tung  zur gleich- 

maBigen Verte ilung  des Gasstromes in  elektrischen Gas- 

re inigungsanlagen. Siemens-Schuckertwerke, G . m . b. H ., 

Berlin- Siemensstadt.

K I. 13 b, G r. 37, F  56 566. V erfahren zum  Betriebe 

von W arm ekra ftan lagen . ®r.»Qrtg. Georg Forner, Berlin, 

D o rtm unde r  S tr. 13.

K I. 14 c, G r. 12, M  92 625. M ehrstufige  Dampf- oder 

G asturb ine . M asch inenfabrik  O erlikon , Oerlikon , Schweiz.

K I. 18 a, G r. 1, M  84 991. Rosto fen  m it  in  der Mantel- 

w and  aufsteigenden L u ftk an a le n  u n d  ja lousieartigen 

Durchlassen zum  F iillschach t. M u lle r & R iibsam en, 

Ofen- u n d  B lechw arenfabrik , K irchen  a. d. Sieg.

K I. 24 i, G r. 1, R  64 023. Zugregler f i ir  industrie lle 

Feuerungen m it  E insteuerung  der V erbrennungsluft in  

A bhang igke it von der Zusam m ensetzung der Rauchgase. 

Josef H e inz  R e ineke , B ochum , Castroper S tr. 26.

ZcrY /ff H r/M M P/fcA errf/M effe/r
Abbildung 2. Gesamtstrahlungstemperaturen 
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K I. 42 d, G r. 1, N  25 677. E in r ic h tu n g  zur Anzeige 

oder Aufschreibung der Zeitfo lge von Arbeitsvorgangen 

an heiBen W erkstiicken. G u s tav  N eum ann , Dusseldorf, 

Breite Str. 27.

K I. 49 c, G r. 18, M  86 939. S tanze  fiir  eiserne 

Schwellen fiir  senkrechte oder f iir  schragstehende Locher. 

Maschinenfabrik Sack , G . m . b. H ., D iisse ldorf-Rath .

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
(Patentblatt Nr. 36 vom 9. September 1926.)

K I. 7 a, N r. 959 560. H artho lz lage r m it  PreB- 

schmierung, insbesondere f iir  W a lzw erke . Rochlingsche 

Eisen- u nd  S tah lw erke , A .-G ., V ó lk lingen .

K I. 7 d , N r. 959 907. V orrieh tung  zum  W ellen u nd  

Versehrauben von  D ra h t . E e lten  & G u illeaum e, Carls- 

werk, A .-G., K oln-M iilhe im .

K I. 31 c, N r. 959 721. E in s te llb are  K ernstiitze . 

Heinrich R ies, Essen, W o lfgangstr . 27.

K I. 31 c, N r. 960 292. A bhebevorrich tung  fiir  Form- 

kasten. Carl B rokm ólle r W w e ., K ó ln- L inden tha l.

K I. 42 b, N r. 959 793. V orrich tung  zu m  D rehen von 

Radsatzen, insbesondere au f P riifs tanden . H enschel & 
Sohn, G . m . b. H ., Cassel.

K I. 85 b, N r. 959 555. K la ran lage . Eugen  R uben , 

Dusseldorf, W ilh e lm p la tz  9.

(Patentb latt Nr. 37 yom 16. September 1926.)

K I. 12 e, N r. 961 214. E lek trischer G asre iniger m it  

nach abwarts geneigten N iederschlagsflachen. M eta li 

bank und  M etallurg ische G esellschaft, A .-G ., F r a n k 

furt a. M.

K I. 19 a, N r. 960 406. Sch ienenb iegevorrich tung . 

L loyd W arren Baker, B lue  R ap id s , V. S t. A .

K I. 20 d, N r. 961 158. A u fhangevorr ich tung  fiir  

Lokom otivw agenradsatze u. dg l. zu r Verw endung beim  

W arm aufziehen von  B andagen . H e rm an n  Peter, Char- 

lottenburg, Konigin-Luise-Str. 9.

K I. 24 e, N r. 960 436. S icherhe itse inrich tung  gegen 

W indleitungs- u nd  V en tila torexp los ionen bei Generatoren. 

Siegener M aschinenbau-A.-G . u n d  H ans R e in e rt, Siegen

i. W .

K I. 31 b, N r. 960 894. E in r ic h tu n g  a n  PreBform- 

maschinen m it  au f Fahrsch ienen beweglichem PreBhaupt. 

Johannes P e tin , H annover, Podb ie lsk is tr. 348.

K I. 31 b, N r. 960 895. PreBformm aschine. Johannes 

Petin, H annover, Podbie lsk istr. 348.

K I. 31 c, N r. 960 820. E inguB sch ild  fu r  GenaugieB- 

formen. Hallesche Maschinen- u n d  Dampfkessel-Arma- 

turen-Fabrik D icker & W erneburg , G . m . b. H ., H a lle

a. d. Saale.

K I. 31 c, N r. 960 967. K ok ille  (Dauerg ieB form ) zum  

Gieflen von Turbinengehausen f iir  elektrische Staub- 

saugeapparate. G us tav  L au te r ju ng , W a ld , R h ld .

K I. 48 a, N r. 961 275. T rom m e lappara t zum  R e in igen  

und Galvanisieren von  Eisen- u n d  M etallgegenstanden in  

langgestreckter Fo rm . F r ied r ic h  Overhoff, H em er i. W .

K I. 48 b, N r. 960 862. Yerzinnungsan lage . Josef 

Jager, A ndem ach  a. R h .

Deutsche Reichspatente.

KI. 241, Gr. 7, Nr. 427 975, vom  1. Feb ruar 1924; 

ausgegeben am  28. A p r il 1926. A l l g e m e in e  E le k -  

t r i c i t a t s - G e s e l l s c h a f t  i n  B e r l i n .  (E rfin de r; F r i e d 

r ic h  R e i n h a r d t  i n  H e n n ig s d o r f . )  

Feuerraumwand fiir  Kohlenstaub-, Oel- 
feuerungen u. dgl.

Zw ischen dem  starkeren Scha- 

m o tte fu tte r  a , die dem  Feuerraum  am  

~q  nachsten liegt, u nd  derd iinnerenAuBen- 

w and  c lieg t der L u fts p a lt  d  m it  der 

Iso lie rw and  e, d ie ih n  in  zwei Teile 

u n te rte ilt . D ie  in  diese beiden R aum e  

e intretende L u f t  n im m t von  den Wan- 

den a  oder c d ie  W arm e  auf, e in Vor- 

gang, der besonders noch dadurch  begunstig t w ird , daB 

die W ellen der zweckmaBig aus Asbest u nd  W e llb lech  b 

bestehenden Iso lierzw ischenw and e in  R ic h tu n g  der 

Etromenden L u ft liegen.

KI. 24 1, Gr. 6, Nr. 427 974, v om  9. M arz 1924; aus 

gegeben am  19. A p r il 1926. $T.*3ng. W a l d e m a r  F r i e d 

r ic h  i n  A l t r a h l s t e d t .

Słaubfeuerung.
D er durch  den  B renner 

e rzeug teF lam m ens trah lw ird  

durch  eine P ra llflache  in  

eine ih n  um m an te lnde  Stulp- 

f lam m e  um gew ande lt. H ie r 

bei besteht die P ra llflache  

aus einer in  den freien W eg 

des F lam m enstrah ls  hinein- 

ragenden, lu ftg ek iih lte n  S tah lguB p la tte  a , dereń K iih l lu f t  

an  dem  R a n d  der Schale p a ra lle l zur R ic h tu n g  der Stulp- 

flam m e aus tr itt .

KI. 24 e, Gr. 4, Nr. 428143, vom  18. M arz 1923; 

ausgegeben am  24. A p r il 1926. R u d o l f  Z e i d l e r  i n  

S t a t i o n  T ie n h a a r a b .  W i- 

b o r g , F in n la n d . Schwel- 
und Vergasungsanlage.

Verschwelung u nd  Ver- 

gasung werden au f e inem  

W anderrost a  bzw . b  vor- 

genom m en, wobei d ie Gase 

a u f  dem  Yergasungsrost b 

v o n  un ten  nach  oben und  

darau f au f dem  Schwelrost a 

von oben nach  un ten  durch- 

stromen.

KI. 24 e, Gr. 9, Nr.
428144, vo m 3 1 . Ja n u a r  

1924; ausgegeben am  29.

A p r il 1926. Zusatz  zum  

P a ten t 372074. S r . ^ n g .

© I jH e i n r i c h K o p p e r s  

i n  E s s e n . Beschiclcungs- 
vorrichtung fiir  Gaserzeu
ger m it mittlerem, sich dre- 
hendem Zufiihrungsrohr.

V om  Zufiih rungsrohr 

a zweigen ste rn form ig  

Se itenkam m ern b ab , die 

un ten  den Gaserquer- 

schn itt bestreichen. Z u r 

Verh inderung des E ntm ischens des G utes in  diesen 

Taschen b s ind  Zw ischenwande c angeordnet, die bis zu r 

U nterkan te  der Taschen reichen.

KI. 24 e, Gr. 13, Nr. 428147, /
vom  16. M a i 1923; ausgegeben 

am  29. A p r il 1926. W i l h e lm  

L o t z e  i n  C h a r lo t t e n b u r g .

Einrichtung zum selbsttatigen 
periodischen Umschalten an 
W assergaserzeugern.

D ie  U m sch a ltu ng  erfo lg t 

durch  zwei gew ichtsbelastete 

Steuerhebel a , die m it  dem  zwei- 

arm igen H au p tu m sch a lth e be l b 

durch  Zugorgane c verbunden  

s ind  u nd  die durch  zwei Nocken- 

scheiben d , e angehoben u nd  

period isch freigegeben werden.

KI. 241, Gr.7, Nr. 428231,
Tom 23. J u n i  1922; ausge

geben am  3. M a i 1926. Z u 

satz zum  P a te n t 414 901.

D e u t s c h e  B a b c o c k & W il-  

c o x  D a m p f  k e s s e l- W e rk e  

A k t.-  G e s . , in O b e r h a u s e n ,

R h ld . (E rfinde r: H e n r  i W  i t z  

in  O b e r h a u s e n ,  R h ld .JK o^-  

lenstaubfeuerung m it warme- 
spiegelnden Flachen.

Ueber der A us fluB offnung  

a  f iir  d ie Schlacke is t e in 

G ewólbe b m it  derartig  gebau ten  F lachen  vorgesehen, daB 

diese eine verstarkte B estrah lung  der U m gebung  dieserOeff- 

nung  bew irken, u m  den A b fluB  der Schlacke zu  erle ichtern.
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KI. 24 1, Gr. 7, Nr. 428 232, vom  2. N ovem ber 1922; 

ausgegeben am  27. A p r il 1926. D e u t s c h e  B a b c o c k
& W i l  c o x  D a m p fk e s s e l-  

W e r k e ,  A k t .  - G e s . ,  

in  O b e r h a u s e n ,  R h ld . 

(E rfinde r: H e n r  i W i t z  

in  O b e r h a u s e n ,  R h ld .)  

' Kohlenstaubfeuerung mit 
wdrmespiegelnden Fl&chen.

D ie  den Austrittsóff- 

nungen gegeniiberliegende 

Feuerungsw and ist derart 

gewólbt, daB die von ih r  ausgehenden senkrechten 

W arm estrah len  u nm itte lb a r  in  die A us tr ittsó ffnungen  

hineingeworfen werden.

KI. 7a, Gr. 22, Nr. 428533,
T o m  6. M arz 1925; ausgegeben am

7. M ai 1926. P h o e n ix ,  A k t .- G e s . 

f i i r  B e r g b a u  u n d  H i i t t e n b e -  

t r i e b  i n  D u i s b u r g - R u h r o r t .  

(E rfinde r: H e in r ich  K u rz  in  D u is 

burg-Ruhrort.) Einrichtung von 
Walzwerlcen zur Aufnahme des Sei- 
tenschubes der Walzen.

Zw ischen die gegeneinander wir- 

kenden D ruck flachen  d  der Walzen- 

rander e zweier W a lzen  (a, b  bzw.

b, c) s ind  W iderlagstiicke  f, g m it 

senkrecht zur Langsachse der W a lzen  stehenden D ru c k 

flachen eingeschaltet.

KI. 7a, Gr. 13, Nr. 428 627, vom  24. Februar 1924; 

ausgegeben am  8. M a i 1926. B r u n o  Q u a s t  in  K ó ln -  

E h r e n f e ld  u n d  F r i e d r ic h  L o m b e r g  i n  K ó ln -  

D e u t z .  Umfiihrungsvorrichtung an Walzenstrapen.
Der aus den unteren W a lzen  des Triogeriistes a 

austretende W a lzs tab  c ge langt zw ischen angetriebene 

Treibrollen b der U m fuh rungsvorr ich tung , w ird  durch

geringeren Geschw ind igkeit der T reibro llen b gegeniiber 

den Treibro llen d w ird  der W a lzs tab  aus der Umfiihrungs- 

r inne  ausspringen un ter B ild u n g  einer Schleife.

KI. 18b, Gr. 20, Nr. 428 756, vom  29. A ugust 1923; 

ausgegeben am  10. M ai 1926. Schwedische P rio rita t 

vom  28. A ugust 1922. A k t i e b o l a g e t  F e r r o le g e r in g a r  

i n  S t o c k h o lm .  Verfahren zur Herstellung von rost- 
freiem, chromhaltigem Eisen oder Stahl.

Kohlensto ffarm es C hrom  oder eine kohlenstoff- 

arme Chrom leg ierung w ird  zu  E lek troden  geform t und 

in  e inem  elektrischen Ofen gegen e in B ad  aus geschmol- 

zenem E isen zwecks Schm e lzung der E lek troden  und 

Leg ierung des Bades m it  dem  geschmolzenen Chrom 

gefiihrt. D a  im m er eine Schlacke a u f dem  Eisenbad 

gebildet w ird  u nd  das Schmelzen der E lektrode  in  dieser 

Schlacke erfolgt, w ird  ein Oxydieren des M etalls ver- 

h indert.

KI. 241, Gr. 6, Nr. 429 236, v om  20. J u n i  1924; aus

gegeben am  21. M a i 1926. D e u t s c h e  B a b c o c k  & 

W i l c o x  D a m p fk e s s e lw e r k e ,  A k t .- G e s . ,  in  O b e r 

h a u s e n ,  R h ld . Feuerung fiir  Kohlenstaub.
Im  unteren Teil der Yerbrennungskam m er sind  eine 

groBe A n zah l aufrechter B renner angeordnet, die in 

m ehreren R e ihen  iiber die ganze B odenflache verte ilt und 

m it  R óh ren  verbunden  sind , durch  welche Wasser, z. B. 

Kesselwasser, u m la u ft.

Statistisches.
Die Rohstahlgewinnung des Deutschen Reiches im August 19261).

I n  T o n n e n  z u  1000 kg.

R ohb lócke S ta h lf  o rm g uB
Insgesamt

Besse-
mer-
Stahl-

basische saure
Tiegel- u. 
Elektro- 
Stahl-

Schwelss-
Tiegel - 

und 
Elektro-

Thomas-

Stahl-

Siemens- 
Martin- 
Stahl -

Siemens- 
Martin- 
Stahl-

stahl
(Schwelss-

elsen)

ba-

sisćher
saurer

1926 1925

A u g u s t

Rheinland-Westfalen . 
Sieg-, Lahn-, Dillgebiet 

und Oberhessen . .

Nord-, Ost- und Mittel- 
deutschland . . . .  

Land Sachsen . . . .  
Siiddeatschland u.Bayr. 

R he in p fa lz .................

462 468 

|  51 530

> -

436 295

25 897 
36 133

55 906 
36 394

3 343

10100 

|  127

4 947

i  2) 375 . 2 240

4 691

172
330

2 001 
1 345

229

4 694

279

798
330

139

259 

I  294

923 462

27 148 
36 742

94 571 
38 357

21 036

714 832

26 294
27 817

70 037 
41 459

18 648

Insgesamt August 1926.
davon geschatzt . 

Insgesamt August 1925. 
davon geschatzt .

513 998 

393 989 672

593 968 
15 000 

453 443 
8 600

10 227 
100 

12 562

5 322 
1 060 

11 426 
30

2 240 8 768 
795 

15 906 
100

6 240 
785 

9 643 
170

553 

1 446

1 141 316 
17 740

899 087 
8 900

J a n u a r  b is A u g u s t

Rheinland-Westfalen . 
Sieg-, Lahn-, Dillgebiet 

und Oberhessen . .
Schlesien........................
Nord-, Ost- und Mitte 1- 

deutschland . . . .  
Land Sachsen . . . .  
Suddeutschland u.Bayr. 

R h e in p fa lz ..............

2 960 646 

| 358 453

. 133

2 809 909

169 023 
259 064

376 814 
269 798

15 266

65 619 

}  2 639

36 784 

j  2) 2 425 13 900

44 992

1 254
2 667

14 007 
8 456

1 928

27 374

2 699

6 048
3 131

1117

2 965 

|  3 306

5 949 118

177127 
265 195

621 063 
305 598

142 316

7127 884

201 935 
259 570

719 429 

310 589

144 425

Insges. Jan . bisAug. 1926 
davon geschatzt . 

Insges. Jan.b isAug. 1925 
davon geschatzt .

3 319 099 

3 582 686

133 

22 448

3 899 874
67 500

4 725 065
51 800

68 258 
100 

112 636

39 209 
1 270 

97 511 
240

13 900 73 304 
1 320 

136 314 
800

40 369 
1485 

79 374 
1 530

6 271

7 798

7 460 417 
71 675

8 763 832 
54 370

eine R in n e  nach  oben gebogen u n d  durch  die Treib

ro llen  d zur W alzenstraBe zuriickge fiih rt. In fo lge  der

i )  Nach den Ermittlungen des Vereins Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller. 2) Ohne Schlesien.
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Die Leistung der Walzwerke einschiieBlich der mit ihnen verbundenen Schmiede- und PreBwerke 

im Deutschen Reiche im August 1926J).

In  Tonnen zu 1000 kg.

Sorten

Rheinland
und

Westfalen

t

Sieg-, Lahn-, 
Dillgebiet u. 
Oberhessen 

t

Schlesien

Nord-, Ost- 
und Mittel- 
deutschland

t

Land

Sachsen

t

Siid-

deutschland

t

Insgesamt

t
1926

t
1925

t

A u g u s t  1926

Halbzeug zum Absatz 
b e s t im m t ............................ 120 759 2 634 3 575 8 990 1 439 137 397 67 018

Bisenbahnoberbauzeug. . . . 101 823 — 7 266 11 321 120 410 116 732
Trager .................................... 36 227 1 24 455 3 460 | 64142 | 55 279

176 791 3 609 | 10 303 | 22 924 | 15 958 | 6 897 | 236 482 | 228 328

Bandeisen................................ 22 632 2 309 — 446 25 387 31 773
85 329 6 2872)

siehe Sieg-, 
Lahn-, D ill
gebiet und 
Schlesien

91 616 85 145

O-robbleche (5 mm u. dariiber) 52 871 3 754 6 850 2 922 66 397 61 506
Mittelbleche (von 3 bis unter 

5 m m ).................................... 10 984 1 010 3 150 1013 16 157 11 502
Feinbleche (von iiber 1 bis 

unter 3 mm) .................... 14 334 6 649 1 466 709 23 158 25 264

1 m m ).................................... 9 060 11 013 5 434 25 507 30 671

Feinbleche (bis 0,32 mm) . . 4 618 4863) _  | 5 104 3 156

Weifibleche................................ 11 425 _ | 11 425 8 482

R o h re n ....................................| 49 982 | - 5 261 | _  | 55 243 j 49 396

Rollendes Eisenbahnzeug . . | 8 738 | —  | 567 1 860 " '  | 10 165 6 855 |

Schmiedestucke.................... 12 028 | 846 1 097 1 648 14 619 | 15 791

Andere Fertigerzeugnisse . . | 2 856 | 1 445 1 _  | _  | 4 301 | 5 811
Insgesamt: August 1926 . . 

davon g e sch a tz t ................
717 096 
17 759

33 194 32 678 74178 31 735 18 629 907 510 
17 759

August 1925 ....................
da/on geschatzt . . . .

640 287 
6 150

36 286 20 734 54 663 33 212 1 17 527 - 802 709 
6 150

J a n u a r  bis A u g u s t  1926

Halbzeug zum Absatz 
bestimmt . . . . 679 291 17 506 62 689 36 562 6 398 802 446 687 007

Bisenbahnoberbauzeug. . . 

Trager ................
888 145 

232 699 1 -  1

73 502 1 

130 585 I

100 458 

35 509
1 062 105 969 253

Stabeisen | 1 238 530 26 079 70 653

Bandeisen .

Walzdraht ,

O-robbleche(5 mm u. dariiber) 

Mittelbleche (yon 3 bis unter 
5 mm)................................

Feinbleche (von iiber 1 bis 
unter 3 mm)

Feinbleche (von iiber 0,32 bis 
1 mm).............................

169 622

621 447

344 135

64 281

17 707
42 1742)

161 517 | 106 195 | 45 048 | 1 648 022 j 2 043 139

26 006 55 353

7 983 20 916

2105 189 434 294 313
siehe Sieg-, 
Lahn-, D ill
gebiet und 

Schlesien

30 668

15 270

87 498 51 916 11 024 6 801

71 417 65 664

Feinbleche (bis 0,32 mm) .

Weifibleche.

Rohren

Rollendes Eisenbahnzeug

Schmiedestucke .

_Andere Fertigerzeugnisse .

Januar bis August 1926 . 
davon geschatzt . . . .

Januar bis August 1925 . 
davon geschatzt...............

35 931

28 082 2 706»)

54 862

338 923

63 936

85 467

21 679

4 972 054
61 809

5 844 599
49 650

31 303

5 062 3 943

4 076 11 488

6 348

221 394

320 085

248 329

194 621

493 784

521 281

4 277

253 611

283 436

132 264

136 844

663 621

456 162

108 450

157 239

173 012

30 788

54 862

370 226

72 941

105 308

28 027

6 321 436
61 809

2\ p aJ3llv.<?en„IE^mittlun&en des Vereins Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller.
2  ^ 11n sch liei31ich S u d d eu tsch la n d .
) Ohne Schlesien.

739 002

638 685

123 496

230 353

254 781

22 150

64 832

444112

90 613

128 288

44 925

7 300 866
49 650

x x x v h i .46
165
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Der Stein- und  B raunkoh lenbe rgbau  PreuBens im  1. H a lb ja h r  1926 M-
------

Fórderung
Absatz

5ahlderBeamtenu.Vollarbeiter

davon aus 

Tagebauen

t

(einschiiefilich dayon

O ber bergamts bezirk :92 5 
■Siso
M

insgesamt

t

3elbstverbrauch

usw.)

t

nsgesamt in
lagebau-
jetrieben

in
Neben-

Detrieben

!. N a c

30

1

4

235

17

h O b e rb e rg E  

A . Steinkc 

10 637 778 

26 657 

274 687 

48 392 703 

4 354 372

im t s b e z i r k e

}hlen.

n.

10 413 481 

28 789 

272 481 

49 139 593 

4 327 672

72 820 

196 

3 548 

330 216 

35 468

-

2 784 

37 

160 

20 397 

2 339

Z u sam m e n  in  P reuBen . . 287 63 686 197 - 64 182 016 442 248 - 25 717

1. H a lb ja h r  1925 ................... 316 62 475 485 ... 61 556 658 520 602 30 408

32

B . B raun  

4 463 947

koh len .

3 972 559 4 461 187 6 832 2 494 1 032

186 30 585 914 26 119 630 30 585 876 49 802 18 277 14 983

24 798 634 351 746 801 642 2 941 726 302

B o nn  ................................................ 40 19 005 853 18 924 510 19 006 041 16 830 7 860 8 395

Z u sam m en  in  P reuBen . . 282 54 854 348 49 368 445 54 854 746 76 405 29 357 24 712

1. H a lb ja h r  1925 .................... 318 55 244 466 49 2 4 ^0 8 3 54 947 586 82 247 31 128 24 253

1. O b e rs c h le s ie n .............................

I I .  I 

14

■Jach W i r t s c  

A . Ste in ! 

8 041 407

h a f t s g e b i e t  

;oh len.

3n.

7 933 117 45 242 988

2. N ie d e r s c h le s ie n ........................ 16 2 596 371 — 2 480 364 27 578 — 1 796

3. L o b e jiin - W e tt in  ................... 1 26 657 — 28 789 196 37

4. N iedersachsen(O bernk irchen , 

B ars inghausen , Ib b e n b iire n , 

M inden , S iid ha rz  usw .) . . 9 524 787 523 324 5 976 207

5. N iederrhe in-W estfa len  . . . 236 50 404 029 — 51 151 857 343 719 — 21 110

6 . A ach en . ....................................... 11 2 092 946 — 2 064 565 19 537 — 1 579

Zusam m en  in  PreuBen . , 287 63 686 197 - 64 182 016 442 2481 - | 25 717

1. G eb ie t ostlich  der E lb e  . . 107

B . B raunk  

1 18 147 236

ohlen.

16 010 298 18 151 655 27 72> 10 15^ 8 594

2. M itte ld e u tsch la n d  w estlich  

der E lbe , e inschl. Casseler 

G e b ie t ............................................ 135 17 701 259 14 433 637 17 697 050 31 85( 11 34 7 723

3. R h e in la n d  nebst W esterw ald 40 19 005 853 18 924 510 19 006 041 16 83( 7 86( 8 395

Z usam m en  in  P reuBen . . 282 54 854 348 49 368 445 54 854 746 76 40 29 35 24 712
1

Beigiens Bergwerks- und Eisenindustrie in den Jahren 
1924 und 1925,

Naeh den Feststellungen des belgischen Jndustrie- 

u nd  A rbe itsm in isterium s2) w urden in  den Jah ren  1924 , 

u nd  19253) gefordert bzw . erzeugt:

Jahr Kohle

t

Koks

t

Eisenerz

t

Roheisen

t

Stabl- 
bl&cke und 

StahlguB 

t

1913
1923
1924
1925

22 841 590
22 922 340
23 361 910 
23 133 160

3 523 000
4 179 964 
4 216 580 
4 108 300

150 450 
117 090 
154 970

2 484 690 
2 1-17 950 
2 843 920 
2 541 730

2 466 630 
2 296 890 
2 875 030 
2 410 590

D ie K o h le n fo rd e ru n g  h a t dem nach in  den drei 

le tzten  Jah re n  die des Jahres 1913 iibertroffen; der ge- 

ringfiig ige R iickgang  1925 erk lart sich aus einem A usstand 

in  der Borinage. A u f die einzelnen Bezirke verteilte sich 

die K oh lenforderung wie fo lg t:

Bezirk 1913

t

1924

t

1925

t

Charlero i . . 8 148 020 7 908 260 7 528 040

M ons . . . . 4 406 550 4 209 760 4 930 940

C entre . . . . 3 458 640 3 994 760 3 862 720

L iit t ic h  . . . 5 998 480 5 526 280 5 199 620

N a m u r  . . . 829 900 616 300 476 590

C am p ine  . . . — 1 106 550 1 135 260

Z usam m en 22 841 590 23 361 910 23 133 170

V on der geforderten Menge erh ie lten im  Jah re  1924 

die Bergleute 551 060 t, in  den eigenen Betrieben wurden 

2 522 300 t  verbraucht. Der Gesam tw ert der Fórderung 

belief sich 1924 au f 2 667 490 600 F r ., w ahrend die Forder- 

kosten 2 747 442 7C0 Fr. oder 117,60 F r . je t  ausmachten; 

die K osten je t  schw ankten zw ischen 107,74 Fr. im  Becken 

von Charleroi u n d  200,72 F r. in  der Cam pine . Insgesamt 

h a tte  der K oh lenbergbau  dem nach einen Yerlust von 

79 952 100 Fr. oder 3,42 Fr. je  t  zu yerzeichnen bei be- 

trach tlichen Schw ankungen innerha lb  der einzelnen 

Forderbezirke. So wurde im  L iittiche r Becken m it einem 

Gew inn von  5,90 F r. je t  gearbeitet, in  der Cam pine da

gegen m it  einem  Verlust yon 72,79 F r. D ie Z a h l  der 

A r b e i t e r  g ing von 172 285 im  Jah re  1924 au f 161 867 im 

Berichtsjahre zu ruck ; die tag liche Durchschnittsleistung 

stieg von 0,454 t  im  Jah re  1924 au f 0,478 t  im  abgelaufe

nen Jahre .

D ie K o k s e r z e u g u n g  n a h m  gegeniiber dem  Jahre 

1924 u m  2,5 %  ab, uberschritt jedoch die Erzeugung des 

Jahres 1913 u m  rd. 17 (1924: 2 0 )% . A n  Kokereien 

waren im  Jah re  1924 51 m it  2741 Oefen in  Tatigkeit; 

an  Nebenerzeugnissen w urden gewonnen: 132 400 t  Teer,

54 500 t  A m m on iak  u n d  23 590 t  Benzol. D ie Zah l der 

beschaftigten A rbeiter bezifferte sich im  Jah re  1925 auf 

5345 (1924: 5450).

x) Re ichsanze iger N r. 206 vom  4. Septem ber 1926.

2) Com it e des Forges de France, B u li. N r. 3933 

(1926). -  Vgl. St. u. E . 45 (1925) S. 205/6.

3) Yorlaufige Angaben.
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Im  Jah re  1925 (die A ngaben  fiir  1924 sind in  K lam m ern  

beigefiigt) w urden in  57 (57) W erken  m it  1578 (1573) 

besohaftigten A rbe itern  insgesam t 2 250 890 (2 030 310) t  

B r ik e t t s  hergestellt.

Ueber den V e r b r a u c h  an  B rennsto ffen  im  Gebiet 

der belgisch-luxemburgischen Zo llu n ion  g ib t  folgende 

Zusam m enste llung A u fsch luB :

1924 1925

t t

K oh len fo rde rung  . . 23 361 910 23 133 160
E in fu h r  an

K o h l e ........................ 9 323 440 8 680 740
K o k s ........................ 3 075 470 3 081 980
B r ik e t t s .................... 141 400 108 000

Z u sam m en 35 902 220 35 003 880

A usfuh r an

K o h l e ........................ 2 144 980 2 550 920
K o k s ........................ 1 252 250 1 103 000
B r ik e t t s .................... 409 200 640 300

E rhohung  der Vor-

r a t e ............................. 649 830 428 880

Z u sam m en 4 456 260 4 723 100

V erbrauch  insgesam t 31 445 960 30 280 780
V erbrauch  je  K o p f

der B evó lk e rung  . 3,97 3.82

An E is e n e r z e n  w urden 8 887 193 (9 095 476) t  

eingefiihrt u nd  1 792 451 (1 503 719) t  ausgefiihrt. Der 

weitaus groBte Teil der e ingefiihrten Erze kam  aus Frank- 

reich, geringere Mengen aus Norwegen u nd  Spanien. 

Die Ausfuhr richtete sich haup tsach lich  nach Frankre ich 

und Deutsch land. D ie M a n g a n e r z e in f u h r  bezifferte 

sich auf 200 111 (220 433) t. A n  A l t e is e n  w urden 

60 783 (110 985) t  ein- u n d  107 803 (102 483) t  ausgefiihrt.

F iir  die belgische E i s e n i n d u s t r i e  war das 

Jah r  1925 eine Z e it des R tickschritts  der g iinstigen E n t 

wicklung seit dem  Jah re  1921, hervorgerufen vor a llem  

durch einen A usstand der H iitte na rbe ite r  in  den Ge- 

bieten von Charleroi u nd  einem  Teil des Zen trum s. D ie 

anhaltende passiye Resistenz, durch  die die Lohn- 

forderungen unterstrichen werden sollten, w irk te  eben

falls ungiinstig  au f die A rbe its le istungen ein, so daB die 

R o h e is e n e r z e u g u n g  um  10,6 %  gegenuber dem  Jah re  

1924 zuriickblieb. T ro tzdem  w urden die Le is tungen der 

Jahre 1923 u nd  1913 noch uberschritten . Im  Betrieb 

befanden sich du rchschn ittlich  37 (47) H ochofen, davon

7 (19) in  H a inau t, 20 (18) in L iit t ic h  u n d  10 (10) in  Bra- 

bant und  Luxem burg . V erbraueh t w urden im  Jah re  1924 

insgesamt 3 013 900 t  K oks (davon  652 5 1 0 1 fremderHer- 

kunft) oder 1 060 kg je  t  Rohe isenerzeugung, 7 212 370 t  

Eisenerz, 321 290 t  A lte isen u n d  117 190 t  M anganerz.

Die V e r t e i lu n g  d e r  R o h e is e n e r z e u g u n g  n a c h  

S o r te n  is t aus nachstehender Z ah len ta fe l ersichtlich.

1923 1924
W ert im  Mittel 

je t

t t

Wert 

1000 Fr.

1923

Fr.

1924

Fr.

GieBerei-Roheisen 
Puddel- „ 
Thomas- ,, 
Sonder- „

139 500

1 996 170 
12 280

149 150 
2 520 

2 671 390 
20 860

63 172 
994 

952 295 
10 013

441,11

366,37
480,15

446,16
394,37
356,48
480,00

Insgesamt 12 147 950 2 843 920 1026 473 371,27 360,93

I n  drei vorhandenen S c h w e iB e is e n w e r k e n  m it  

18 Puddelófen w urden im  Jah re  1924 25 930 t  Puddel- 

eisen im  Gesam twerte von  rd . 14 828 000 Fr. (oder 

571,81 Fr. je t) hergestellt. D ie  E rzeugung  an  Fert.ig- 

eisen betrug im  Jah re  1925 105 130 t  gegen 199 220 t  
im  Vorjahre.

S t a h le r z e u g u n g  n a h m  im  Ja h re  1925 um  

”>1 %  gegenuber dem  Jah re  1924 ab . Y o n  der E r 

zeugung entfielen 2 343 850 (1924: 2 803 910) t  au f Roh- 

stahl und 66 740 (71 120) t  au f S tah lguB . I n  Tatig- 

J ahre 1924 waren 33 S tah lw erke m it zusam m en 

schern, 57 S tah lw erkskuppe lo fen , 47 T hom asbirnen,

47 K le inb irnen , 39 Siemens-Martin-Oefen u n d  5 E le k tro 

ofen. V erbrauch t w urden zu r R ohs tah le rzeugung

2 505 910 t  belgisches u n d  227 560 t  auslandisches R o h 

eisen, 4 380 t  Erze, 395 410 t  S tah lsch ro tt sowie 157 700 t  

K oh le  u nd  101 900 t  K o k s . D ie  R o h s t a h l e r z e u g u n g  

yerteilte sich wie fo lg t:

Rohstahl StahlguB Zusammen

t t t

T h o m ass tah l . . 

S iemens-M artin-

2 446 670 52 630 2 499 300

S ta h l ....................

E le k tro s tah l . . .
349 370 

7 870

18 490 367 860 

7 870

Z u sam m en 2 803 910 71 120 2 875 030

D ie H erste llung  an  F e r t i g e r z e u g n i s s e n  g ing  von  

2 124 600 t  im  Jah re  1924 au f 1 979 300 t  oder u m  6,8 %  

im  Jah re  1925 zuriick . I n  T a tig ke it befanden sich im  

Jah re  1924 48 W alzw erke m it  149 W alzenstraB en , 

2 /7  Warm- und  91 G liiho fen . E rze ug t w urden :

1923 1924

Wert im  Mittel 

je t

t t

1923

Fr.

1924

Fr.

Handelseisen u. -stahl .
Formeisen........................
Schienen u. Schwellen . 
Radreifen u. Achsen . .

O-robbleche................
M it te lb le c h e ................
F e inb le che ....................
Schmiedestiicke . . . .  
Sonstiges........................

734 840 
164 710 
257 560 
33 940 

197 290 
123 050 
155 850 
122 540 
94 500 
1 440 

94 050

624 160 
252 115 
308 810 
39 090 

201 270

195 570 
144 390 
98 280 
3 420 

257 505

635,44
676,70
658,40
965,14
613,49
742,32
708,76
773,55

1063,16
1293,96
724,10

632,76
613,26
651,69

1107,62
686,68

667,14 
861,2» 

1199,53 
1270,09

Zusammen J 1 979 770 | 2 124 610 | 669,88 | 695,62

D ie A n zah l der in  der Eisen- u n d  S tah lindus tr ie  im  

Jah re  1924 b e s c h a f t ig t e n  A r b e i t e r  be trug  38 853; 

davon entfie len 5322 au f die Rohe isenerzeugung, 10 434 

auf die Stahlwerke, 330 au f die SchweiBeisenwerke u n d  

22 767 auf die W alzwerke.

Ueber den A u B e n h a n d e l  an  Rohe isen u n d  S ta h l 

g ib t folgende Zusam m enste llung  A ufsch luB :

Einfuhr Ausfuhr

1924
t

1925
t

1924
t

1925
t

R ohe isen  insgesamt. . . . 327 017 325 130 129 898 96 702
Davon yon oder nach:

F ra n k re ic h .................... 115 618 163 754 12 196 15 846
D e u ts c h la n d .................... 90 905 63 980 31 585 16 242
G roB britann ien ................ 97 189 66 697 67 012 40 575

Eisen- u. S tah l-H a lb-  u.
Fe rtige rzeug n isse  insges. 239 332 212 034 3 280 939 3 079 650

Dayon von oder nach:
F ra n k re ic h ........................ 106 277 57 923
D e u ts c h la n d ................ 34 276 165 858
GroBbritannien . . . . ). 17 736 1 063 410

Die Ergebnisse der polpisch-oberschlesischen Bergbau- 
und Eisenhiittenindustrie im Juni 19261).

Gegenstand
Ju n i

1926

t

Mai

1926

t

Ste inkohlen ............................ 1 928 638 1 661 053
Eisenerze.................................... 224 364

84 043 91 873
3 924 4 310

Teerpech .................................... 1 084 68
654 2

Rohbenzol und Homologen . . 1 084 1 204
Schwefelsaures Ammoniak . . 1 249 1 340
S te inkoh lenbrike tts................ 17 619 11 850
R o h e is e n ................................ 15 915 18 894
GuBwaren I I .  Schmelzung . 962 1 082
FIuBstah l........................ 32 555 27 924

777 607
Halbzeug zum Verkauf . . 5 502 4 315
Fertigerzeugnisse der Walzwerke 
Fertigerzeugnisse aller A rt der Ver-

27 607 22 345

feinerungsbetriebe.................... 7 273 6 344

*) V gl. Z. B erg-H uttenm . V. 65 (1926) S. 648 f f .
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W ir t s c h a ft l ic h e  R u n d s c h a u . 46. Jahrg. Kr. 38.

Die Kohlenwirtschaft Oesterreichs im ersten Halbjahr 1926.

N ach  den am tlichen  Erhebungen des osterreichischen 

Bundesm in isterium s fiir  H ande l u nd  Yerkehr betrug  der 

Gesam tbezug Oesterreichs an  m ineralischen Brennstoffen 

im  ersten H a lb ja h r  1926: 3 945 8361, u nd  zwar 2076883 t  

S teinkohle, 1 613 451 t  B raunkoh le  u n d  255 502 t  Koks. 

Gegeniiber dem  gleichen Zeitraum e des Vorjahres is t ein 

R iickeang  um  57 142 t  zu verzeichnen, der sich durch 

einen M inderbezug a n  B raunkoh le  ( — 110 235 t) , bei 

einer Zunahm e des Bezuges von Ste inkohle u n d  K oks 

(+  25 206 t  bzw. +  27 887 t) , erg ibt.
A n  i n l a n d is c h e r  K o h le  w urden im  abgelaufenen 

H a lb jah re , zuziig lich  des E igenverbrauches der Gruben,

1 476 596 t  (in  der g l e i c h e n  Yorjahrsha lfte  1 550 022 t)  

abgesetzt, u nd  zwar an  S te inkohle 80 830 t  (65 142 t )  u nd  

an^Braunkohle 1 395 766 t  (1 484 880 t). D ie F ó r d e r u n g  

belief sich auf 1 506 925 t ,  u nd  zwar 81 188 t  Ste inkohle 

u nd  1 425 737 t  B raunkoh le  (gegeniiber 1 565 332 t ,  

wovon 65 548 t  au f S te inkohle u nd  1 499 784 t  au f B rau n 

kohle entfielen).
D ie  E i n f u h r  aus dem  A uslande is t von 2 452 956 t  

'auf 2 469 240 t  gestiegen; h ierbei is t eine M ehre infuhr von 

Steinkohle (1925: 1 986 535 t , 1926: 1 996 053 t)  u n d  von 

K oks (1925: 227 615 t , 1926: 255 502 t)  zu yerzeichnen, 

wahrend die B raunkoh lene in fuhr von 217 685 t  gegeniiber 

,der gleichen Yorjahrsze it (238 806 t)  geringer war.

Es lieferten S t e i n k o h l e  in  t : b a ld

Januar Februar Marz J April ~j 

1926

Mai --Juni -

D as In la n d  . . . . 14 650 12 667 13 567 13 491 14 739 11 716

Das A u s la nd  . . . 430 663 345 746 326 426 275 244 267 077 350 927

H ie rv o n

Poln.-Ob.-Schlesien 262 305 207 090 193 757 166 784 153 223 201 934

Tschechoslowake i . 95 225 84 924 79 503 60 668 72 996 92 940

R u h rg e b ie t . . . . 18 484 17 374 20 507 18 865 19 548 21 478

B r a u n k o h le  t :

D as In la n d  . . . . 270 557 247 360 240 567 215 715 212 287 209 280

D as A u s la nd  . . . 54 194 44 079 31 951 28 285 26 530 32 646

H ie rv o n

Tschechoslowake i . 33 364 29 238 20 627 19 330 16 922 19 727

K o k s  w urde ganz lich aus dem  A us lande  bezogen, u n d  d ie M engen beliefen sich i n t :

Januar Februar Marz | April 

1926

Mai Jun i

In sg esam t au f . . 53 173 48 542 44 912 37 519 34 639 36 717

H ie rv o n

Tschechoslow ake i . 21 417 19 045 18 529 16 188 15 456 13 723

R u h rg e b ie t . . . . 19 496 20 107 19 849 17 168 15 834 13 186

In  der H e rkun ft der e ingefiihrten K oh le  haben  sich 

bemerkenswerte Veranderungen ergeben. Aus Polnisch- 

Oberschlesien w urden um  rd . 114 000 t ,  aus dem  Dom- 

browaer Bezirk um  rd . 58 000 t  m ehr eingefiihrt, w ahrend 

die Yerw endung tschechoslowakischer Brennstoffe um  

insgesam t 111 000 t  (S te inkoh le  um  rd . 55 000 t ,  B rau n 

kohle u m  rd . 22 000 t , K oks u m  rd. 34 000 t )  zuriickge- 

gangen ist. A uch  die E in lau fe  aus Deu tsch land  haben  eine 

V erm inderung erfahren, die nam en tlich  S te inkohle 

( _  110 000 t)  be tr ifft . H ierzu  h a t in  erster L in ie  der 

A us fa ll von  Saarkohle (rd. 97 0 0 0 1) beigetragen. A n  K oks 

wurde aus D eu tsch land  eine u m  rd. 57 000 t  gróBere 

Menge bezogen. E iner um  unge fahr 10 000 t  geringeren 

Anlie fe rung siidslaw ischer B raunkoh le  steh t eine etwas 

gróBere E in fu h rzu n ah m e  ungarischer K oh le  gegeniiber.

Wirtschaftliche Rundschau.

Siegerlander Eisensteinverein, G. m. b. H., Siegen. —
D er Verein h a t  die V erkau fs ta tigke it f i ir  den M ona t 

O k t o b e r  z u  u n  v e r a n d e r t e n  P r e is e n  aufgenom m en . 

Fórde rung  u n d  A bsa tz  im  A ugus t bewegten sich au f der 

H óh e  des V orm onats . D er von der bew illig ten  S ta a ts -  

h i l f e  erw artete E rfo lg  is t in  v o l le m  U m f a n g  einge-

tre ten  u nd  w ird  sich in  den nachs ten  M onaten  jedenfalls 

n o c h  m e h r  aus w ir ken.

Die Entwicklung des lothringischen Kohlenberg- 
baues1). — M it der A b tre nnung  E lsaB-Lothringens durch 

den Versailler V ertrag  h a t  D eu tsch land  auch  die reichen 

K oh lenfe lder in  L o th ringen  verloren, die eine Fort- 

setzung des Saarbriicker SteinkohlengebirgeS darstellen. 

I n  N achfo lge  der seąuestierten deutschen Unternehmun- 

gen w ird  die K oh lenausbeu te  in  L o th ringen  heute von drei 

groBen franzosischen Gesellschaften be tr ieben . der Saar- 

u n d  Mosel-Bergwerksgesellschaft in  K arlingen  (Societe 

H ouiltóre de Sarre et Moselle, Verw altungssitz Paris), 

die auBer ih ren  au f 99 Jah re  vom  franzosischen S taat 

gepachte ten Schachten in  L o th ringen  auch  die Grube 

K a rlsb ru nn  im  Saargebiet ausbeutet,- der Bergwerks- 

u nd  E lektriz ita tsgese llschaft , ,L a  H o uve  in  K reuzwald , 

die aufier drei Schachten in  Betrieb  u n d  einem in  Ab- 

teu fung  eine groBe elektrische K ra ftzen tra le  von 50 000 PS 

bes itz t, u n d  der G ruppe de W ende l (Les Petits-Fils 

de Franęois de W ende l & C ie., S itz  Paris), die in  Klein- 

rosseln arbe ite t. D ie gróBte K oh len fórderung  h a t de 

W ende l aufzuweisen, doch is t die Fórderung  in  Klein- 

rosseln von  1913 b is . 1925 annahe rnd  gleichmaBig ge

blieben , w ahrend  au f der anderen Seite die Saar- und 

Mosel-Bergwerksgesellschaft ihre Fórderung  seit 1913 

fas t verdoppe lt h a t  u n d  der de W endelschen Fórderung 

' die W age  h a lte n  kann . Dem gegeniiber fa llt  die

— Fórderung  von  L a  Houve 

weniger ins G ew ich t, -obwohl 

auch  sie sich seit 1913 ver- 

doppe lt h a t . Ueber die E n t 

w ick lung  der Fórderung bei 

den drei Gesellschaften in 

den Ja h re n  1913/25 und  die 

G esam tfórderung g ib t unten- 

stehende Zah len ta fe l Aus- 

k u n ft .

F iir  das laufende Jah r 

is t, nach  den bisher yor

liegenden Ergebnissen im 

ersten H a lb ja h r  zu urteilen, 

eine Fórderung  etw a in  Hóhe 

des V or jahres oder etwas 

daruber zu  erwarten. Die 

lo th r ing ischen  G ruben  liefern 

heute bereits iiber ein Zehn- 

te l der Gesamtsteinkohlen- 

fórderung Frankreichs. In- 

zw ischen sind  neue Kohlen- 

bohrungen  in  Lothringen 

im  Gange, insbesondere im  

Kreise B o lchen bei Baum- 

biedersdorf u n d  Oberfillen, 

bei Falkenberg , L au te rfa ngen  usw ., wo die Bohrungen 

zum  Teil bereits f iin d ig  geworden sind . In  einigen 

Jah re n  d iirfte n  h ier neue Schachte en tstehen . Alles in 

a llem  darf der lo th ring ischen  K oh len indus trie  noch 

eine bedeutende Z u k u n f t  vorausgesagt werden.

F ó r d e r u n g d e r  l o t h r i n g i s c h e n  K o h le n z e c h e n  

1913/25 ( in  1000 t ) :

1913 1920 1921 1922 1923 1924 1925

K le in rosse ln  

Saar u n d  M o se l. 

L a  H o u v e  . .

2210

1218

368

1699

1082

387

1842

1273

496

2063

1609

560

2033

1558

571

2473

2080

715

2356

2146

777

Insgesam t 3796 3168 3611 4232 4162 5268 5279

Donnersmarckhiitte, Oberschlesische Eisen- und 
Kohlenwerke, Aktien-Gesellschaft, Hindenburg O.-S. —
Die schlechten w irtschaftlichen  Verhaltnisse haben sich 

im  G eschafts jahr 1925 fortgesetzt u nd  f iir  einen Teil des 

Betriebes in  noch scharferem AusmaBe ausgew irkt. 

lag insbesondere das G eschaft in  Rohe isen und  Koks

!) Ygl. Saar-Wirtsch.-Zg. 31 (1926) S. 594.
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auBerordentlich ung iins tig , u n d  die B escha ftigung  der 

W erkstatten-Betriebe lieB sehr zu  w iinschen iibrig . Das 

Ergebnis f i ir  die G ruben  is t in  der zw eiten H a lf te  des 

Jahres durch  d ie E in fuhrsperre  f i ir  po ln ische K oh len  

giinstig beein fluB t worden. B efried igend lag  das G eschaft 

fiir die BohrengieBerei. Z usam m en m it  der Oberschlesi- 

schen E isen-Industrie , Aktien-G ese llschaft, u nd  der Ober- 

schlesischen E isenbahn-Bedarfs-Aktien-Gesellschaft is t 

das U nternehm en in  den Y e r e i n i g t e n  O b e rs c h le s i-  

sc h e n  H i i t t e n w e r k e n ,  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  auf- 

gegangen1). — D ie  Gewinn- u n d  Y erlus trechnung  weist 

bei 1 373 130,27 M  R o h g e w in n  e inen R e ingew inn  von

55 284,20 M  aus, der au f neue R ech nun g  vorgetragen ist

Oesterreichisch-Alpine Montangesellschaft, Wien. —
Trotz Steigerung der E rzeugung  u n d  des Absatzes 

konnte im  Jah re  1925 der B e trieb  n ic h t  vo ll ausgenu tzt 

werden. In fo lge  der R iih r ig k e it  des frach tlich  giinstio- 

gelegenen ausland ischen W ettbew erbes m uB ten  die 

Inlandspreise be trach tlich  herabgesetzt werden, zum al 

da das V a lu tad u m p in g  der franzósischen u n d  belgischen 

Werke au f dem  W e ltm a rk t eine Lage geschaffen h a t , die 

den W ettbew erb ungeheuer erschwert. Es w urden e rzeug t:

1925 1924 Zunahme

Tonnen

K o h l e ....................

Roherze . . . .  

Rohe isen . . . .  

R o hs tah l . . . .  

Fertige W a lzw are

1 003 200 

1 025 000 

379 900 

304 400 

194 700

838 600 

706 600 

264 900 

237 300 

146 200

164 600 

318 400 

115 000 

67 500 

48 500

AuBer dem  B lechw alzw erk  in  Zeltw eg u n d  dem 

Stahl- und  W a lzw erk  N euberg , welche beiden Betriebs- 

abteilungen yo lls tand ig  ru h te n , m uB ten  zu  A n fang  des 

Jahres auch die E rzbergbetriebe wegen des beschrankten 

Bedarfes s t ill liegen. A m  ste irischen E rzberg  w urde an  

255 Tagen gearbeitet. E in  H ocho fen  in  Eisenerz war 

durch 346 Tage in  B e tr ieb ; in  D o n aw itz  s ta n d  ein H o ch 

ofen 278 Tage, e in zweiter 321 Tage un te r  Feuer. Im  

Stahlwerk D o naw itz  waren d u rch sch n ittlic h  9 %  Martin- 

ófen durch 294 Tage in  Betrieb . I n  Eisenerz w urden zwei 

neue Rostófen e rbau t; in  D o n aw itz  w urde m it  dem  B au  

von drei Rosto fen begonnen. D u rch  Y e rm itt lu n g  der 

Niederósterreichischen Escom ptegesellschaft u nd  des 

Bankhauses F . J .  L ism an  & Co., N ew  Y o rk , h a t  die Ge

sellschaft in  A m erika  eine A n le ihe  von  5 000 000 $ auf- 

genommen. D ie Berg- u n d  H u ttenw erke  des Unter- 

nehmens erbrachten im  B erich ts jahre  einen E r t r a g  von 

13 242 752,56 8 . D er sich nach  A b zug  der a llgem einen 

Unkosten, Z insen usw. u nd  A bschre ibungen ergebende 

R e in g e w in n  im  Betrage von  106 493,79 S  wurde au f 

neue R echnung  vorgetragen.

Das A k t i e n k a p i t a l  s te llt  sich nach  der Vermogens- 

berechnung zum  1. J a n u a r  1925 a u f 60 000 000 8.

Veitscher Magnesitwerke, Aktien-Gesellschaft, Wien.
— Durch BeschluB der auB erordentlichen H auptversam m - 

lung vom 27. J u n i  1925 w urde das G escha fts jah r au f das 

K alenderjahr verlegt. D er yorliegende B e rich t um faB t 

deshalb die Ze it yom  1. J u l i  1924 bis 31. Dezem ber 1925. 

Die Absatzyerhaltn isse s ind  gegeniiber dem  V orjahre  

unverandert geblieben. D u rch  weitere ErsparungsmaB- 

nahm en ist es gelungen, d ie Selbstkosten noch herab- 

zum indern. E ine  neue D rehrohro fenan lage  in  Veitsch 

konnte infolge der sch lechten Absatzyerha ltn isse  n ich t 

dauernd in  B etrieb geha lten  werden. — Der AbschluB  

weist einen B e t r i e b s g e w in n  von  3 611 663,89 8  u n d  

emen R e in g e w in n  von 1 762 893,41 8  aus. H iervon  

wurden 40 000 8  dem  Beamten- u n d  Arbeiterunter- 

stiitzungsbestande zuge fiih rt, 86 144,67 S  G ew innante ile  

an den V erw altungsrat ge zah lt, 1 300 000 8  ais Gewinn- 

anteile (65 8  je  A k tie ) yerw endet u n d  336 748,74 S  au f 

neue Rechnung  yorgetragen.

N ach der G o lde ro ffnungb ilan z  zu m  1. J u l i  1924 

betragt das A k t i e n k a p i t a l  10 000 000 8 .

Vgi. St. u. E. 46 (1926) S. 1210/2.

Buchbesprechungen.
„Hutte“ . Des Ingen ieurs Taschenbuch . H rsg. vom  

A k a d e m is c h e n  V e r e in  H i i t t e ,  e. V ., in  B erlin . 

25., neubearb. A u fl. B e r lin : W ilh e lm  E rn s t & Sohn . 8°.

B d . 1. (M it zah lr . A bb . u . Z a h le n ta f .)  1925. 

(X V I ,  1080 S.) I n  L e inen  geb. 13,20 B ,-M , in  Leder 

geb. m it  G o ld schn itt 15,90 R ,-M .
Bd. 2. (M it zah lr. A bb . u . Z a h le n ta f .)  1926. ( X X ,  

1167 S.) I n  L e inen  geb. 14,70 B ,-M , in  Leder geb. 

m it  G o ld schn itt 17,70 R .-J l.
W e nn  e in  technisches Hand- u n d  H ilfs b u ch , w ie das 

yorliegende, 25 A u flagen  erleb t u n d  insgesam t in  m ehr 

ais einer d r itte l M illio n  S tiicken  yerbre itet worden is t, 

so d iirfte  dieses seltene Ere ign ig  w oh l e inen ku rzeń  R iick- 

b lick  au f den W erdegang des W erkes rech tfe rtigen . 

„D es  Ingenieurs T aschenbuch“  — so hieB das W e rk  

un ter V oranste llung  des je tz igen  U n te rt ite ls  noch in  der 

19. A uflage  vom  Jah re  1905 — war, ais es e rs tm a lig  im  

Jah re  1857, 554 Textse iten sta rk , erschien, n ic h t  ganz 

ohne Vorganger gewesen; denn schon im  Jah re  1848 h a tte  

Ju liu s  W e is b a c h ,  Professor an  der Freiberger Berg

akadem ie, un te r dem  T ite l ,,D e r  Ingenieur*' eine ,,Sam m - 

lung  yon Tafeln, F o rm e ln  u n d  B ege ln  der A r ith m e t ik , 

G eom etrie  und  Mechanik** bei F r iedrich  V ieweg & Sohn 

in  Braunschweig herausgebracht. A ber das neue T aschen

buch des Vereins H iit te  steckte yon yornhere in seine 

Grenzen weiter, indem  es noch den M asch inenbau , die 

Bauw issenschaft, d ie m echanische u n d  chem ische T echno

logie beriicksichtig te. U rspriing lich  yorw iegend geschaffen 

f iir  die Bediirfnisse der S tud ierenden der K ón ig lic h e n  

Gewerbe-Akademie, der V orlau ferin  der heu tigen  

Technischen H ochschule B erlin , m uB  es auch  be i den 

Technikern in  der P rax is  b a ld  E in g ang  ge funden haben , 

sonst ware es n ic h t  zu  erk laren, daB  10 Ja h re  nach  der 

ersten schon die 7., inzw ischen a u f 880 Se iten  U m fan g  

angewachsene u n d  1908 d ie 20. A uflage  erscheinen konnte . 

Aus dem  einen B andę  w aren bei der 14. A u flage  zwei, bei 

der 20. A uflage  dre i gew orden ,und d ie sogar y ierband ige  

Jub ilaum s-Ausgabe um faB t a lle in  im  ersten B andę  e tw a 

doppe lt so viele Seiten wie der e in e  B an d  der ersten 

A u flage  iib e rhaup t, ungerechnet die VergroBerung des 

Form ates, die sich schon langs t ais n ó t ig  erwiesen h a tte . 

So is t d ie , ,H i it t e “ gewissermaBen m it  der T echn ik  u nd  

In dus tr ie  im  D eutschen R e iche  groB gew orden u n d  spiegelt 

fceider E n tw ick lung  in  ih rem  AeuBern getreu lich  w ider.

A uch in h a lt lic h  h aben  die au fe inanderfo lgenden  

A uflagen sich dem  F o r ts ch r itt  techn ischer E rk en n tn is  in  

beachtenswerter W eise angepaBt. Insbesondere s ind  die 

E ingriffe  bei den le tz te n  A u flagen  in  dieser H in s ic h t o ft 

recht w eitgehend gewesen. Inw iew e it dabe i der W e t t 

bewerb m it  in  der Zw ischenzeit neu  erschienenen Taschen- 

biichern, wie dem  „Dubbel**, f i ir  dereń V orhandense in  

im  iibrigen eine B erechtigung schwer ane rk an n t werden 

k a n n 1), eine R o lle  m itgesp ie lt h a t , m ag dah inges te llt blei- 

ben. Sehr zu  begriiBen is t d ie je tz t  vorgenom m ene Gesamt- 

anordnung  m it  ih rer G runde in te ilung  in  v ier B andę , wobei 

der erste B and  die theoretischen G rund lagen  f iir  die gesam te 

T echn ik  e inschlieB lich M e B k u n d e  u n d  V e r m e s s u n g s -  

k u n d e  e n th a lt . S inngem aB  s ind  die M a s c h in e n t e i l e  

(M aschinenelemente) d an n  in  den zw eiten  B an d  iiber- 

nom m en worden, der dem  M a s c h in e n b a u  gew idm e t ist. 

D er d r itte  B and  w ird  die B a u t e c h n i k  e insch lieB lich 

E is e n b a h n w e s e n  um fassen u n d  der v ie rte  end lich  die 

Y e r k e h r s t e c h n ik ,  d .h .  Sch iffbau , S ch iffsm aschinenbau , 

A u to m o b ilb au  usw. O b  die E in te ilu n g  der le tz te n  B andę  

schon ais zu  e inem  gewissen B u h e p u n k te  gekom m en be- 

trach te t werden kann , w ird  erst entsch ieden werden konnen , 

sobald die G esam tausgabe yorlieg t. G egeniiber a llen  

F o rtschr itte n  im  einzelnen ware w oh l zu  w iinschen , daB 

in  der G runde in te ilung  eine gewisse S te tig ke it P la tz  griffe. 

Bei dem  U m fange  des G anzen  w erden n u r  wenige In g e 

nieure geneigt sein, sich alle  p aar J a h re  die neu  erschei- 

nende A uflage anzuschaffen . Es so llte diesen aber wenig- 

stens die M og lichke it geboten werden, den f i ir  sie w ichtig- 

sten T e i l  jeweils zu  erganzen. E in e n  besonderen Dauer- 

wert d iirfte  insbesondere der erste B a n d  erha lten .

!) Vgl. St. u. E. 34 (1914) S. 1898/9.
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B u c h b e u p re c h u n g e n . 46. Jahrg. Nr. 38.

Sehr anzuerkennen s ind  die Bem iihungen , die N or-  

m u n g s a r b e i t  weitgehend zu  berucksichtigen. DaB  das 

bei dem  heutigen S tande  der N orm ung  n ic h t im m er 

restlos m óglich  war, is t durchaus zu verstehen. I n  diesem 

Sinne konn te  die U ebernahm e der AEE-Zeichen, insbe

sondere des Zeichens h  fiir  Stunde, v ie lle ich t sogar etwas 

vore ilig erscheinen, da  in  dem  Yorw ort selbst auf die 

Unsicherheit dieser Bezeichnungen hingewiesen w ird , die 

w oh l daraus zu  erklaren is t, daB in  dem  AusschuB fiir  

E in he iten  u n d  FormelgróBen die rein theoretische Rich- 

tu ng  gegenuber der V ertre tung der T echn ik  die Vorherr- 

schaft gewonnen h a t. Solange das Aus land  n ich t daran  

denkt, die durch die yerschiedenen MaBsysteme yorhande- 

nen w irk lich  m anchm a l ganz be trachtlichen Schw ierigkei

ten  durch eine in te rnationa le  Verstandigung auszugleichen, 

k ann  es w oh l nu r ais e in falscher In te rna tiona lism us und  

ais Abg lanz der bekannten Frem dw órtersucht bezeichnet 

werden, wenn gute u n d  deutsch yerstand liche Zeichen 

einem  T rugbilde zuliebe geopfert werden. D ie E rw eiterung 

der U m r e c h n u n g s t a f e in  in  dem  A nhang  des ersten 

Bandes is t ebenfalls sehr zu begriiBen. SinngemaB gehoren 

hierher w oh l auch  die A lp h a b e t e  e in ig e r  euro-  

p a is c h e r  L a n d e r ,  die w oh l led ig lich ais N ach trag  in  

den zweiten B and  geraten sind. F iir  die Umwandlungs- 

ta fe ln  konnte ' y ie lle ich t bei spateren A uflagen noch eine 

weitere Yerm ehrung yorgeschlagen werden, wenn auch  

des Um fanges wegen n ic h t in  der Form  yon Umwand- 

lungstafe ln , sondern wenigstens yon Umwandlungs- 

grundwerten. Diese Zah lenangaben w urden sich zweck- 

maBigerweise m it  der den Tafeln yorausgestellten In- 

ha ltsaufs te llung  yereinen lassen.

U m  noch kurz au f die bisher erschienenen Bandę ein- 

zugehen, so en th a lt der e r s te  B a n d  den A b sch n itt 

M a t h e m a t i k  in  yolliger N eubearbe itung . A uch  der 

A b schn itt M e c h a n ik  weist weitgehende Verbesserungen 

auf. Es steht d ar in  z. B . e in neuer A bsatz „B e w e g u n g s -  

le h r e  d e r  G e t r ie b e “ . F iir  den H iit te n m a n n  von be- 

sonderer W ich tig k e it is t der ebenfalls neu aufgenom mene 

H au p tab sch n itt  „ M e c h a n ik  b i ld s a m e r  K ó r p e r “ . 

H ier is t der Versuch gem acht worden, in  einem  Taschen- 

buche ein G ebiet anzugreifen, das p lanm aB ig  bisher iiber- 

h a u p t im  S ch r ifttum  noch n ic h t bearbeitet worden ist, 

ein Vorgehen, das jedenfalls von hoher Verantwortungs- 

freud igke it zeugt u n d  dem  m an , wenn die W a h l des Be- 

arbeiters, wie in  diesem Falle , g luck lich  is t, w oh l bei- 

p fiich ten  kann . D ie Anpassung an  die heutige Entw ick- 

lungsrich tung  zeigt auch  die A u fn ahm e  eines neuen Ab- 

schnittes aus dem  Gebiete der t e c h n is c h e n  P h y s ik .  

D ie erweiterte B ehand lung  der S c h w in g u n g s v o r g a n g e  

d iirfte  yielen Ingenieuren w illkom m en sein. D ie  A b 

schn itte  iiber W a r m e ,  F e s t ig k e i t s le h r e  u n d  S to f f-  

k u n d e  sind zeitgemaB erganzt. A bschn itte  uber MeB- 

k u n d e  u n d  Y e r m e s s u n g s k u n d e  b ilden , w ie schon 

e rw ahnt, den AbschluB  des Bandes.
D er z w e ite  B a n d  beg inn t m it  den M a s c h in e n -  

t e i le n .  D en  im m er w ichtiger werdenden V o r r ic h -  

t u n g e n  z u r  D a m p f u n g  u n d  R e g e lu n g  is t ent- 

sprechender R a u m  gew idm et worden. Der zweite H a u p t 

abschn itt iiber K r a f t m a s c h i n e n  h a t  auch systematisch 

eine straffe D urcharbe itung  erfahren, u nd  in  den A b 

sch n it t  „ D e r  le b e n d ig e  M o t o r “ is t die A r b e its -  

p h y s io lo g ie  m it  einbezogen. D ankensw ert ist die Vor- 

ans te llung  der fiir  die E n e r g ie w ir t s c h a f t  a llgem ein 

m aBgebenden Gesich tspunkte  in  dem  A b sch n itt „ E n e r-  

g i e w i r t s c h a f t l i c h e  V o r b e m e r k u n g e n “ . Im  iibrigen 

sei m ehr stichprobenm aB ig nur darauf hingewiesen, daB 

die groBen U m w alzungen , die der D a m p fk e s s e lb a u  

in  den le tz ten  Ja h re n  durchgem acht h a t , in  dem  ein- 

schlagigen A b sch n itt  tre ffend  zum  Ausdruck  gekom m en 

sind . N eu land  beschreitet die „ H i i t t e "  w ieder m it  dem  

A b sch n itt iiber „ G a s  t u r b i n  e n “ . Aus dem  A b schn itt iiber 

A r b e i t s m a s c h in e n  sei au f die f i ir  den H iit te n m a n n  

w ieder besonders w ich tigen  Teile iiber „ F o r m m a s c h i-  

n e n “  u n d  den yo lls tand ig  neu bearbeiteten u n d  sta rk  

erweiterten A b sch n itt  „ S c h m ie d e m a s c h in e n “ h in 

gewiesen. N eu gefaBt is t e in H au p ta b sch n itt  iiber Be- 

l e u c h t u n g ,  der sicher den Bestrebungen auf diesem 

Gebiete w irksam en Yorschub leisten w ird . Der SchluB-

ab schn itt des zweiten Bandes, iiber „ E l e k t r o t e c h n i k 11, 

is t m ehr au f das B ed iirfn is  des a llgem einen Maschinen- 

ingenieurs un te r H in tan se tzung  der f iir  den K onstruk teu r 

elektrotechnischer M asch inen m aBgebenden Gesichts

p u nk te  zugeschn itten  worden.

Alles in  a llem  k an n  m a n  von den bisher erschienenen 

Teilen der Jub ilaum sausgabe  n u r  sagen, daB w ir in  der 

„ H i i t t e “  e in H ilfsm itte l besitzen, au f das w ir  ais deutsche 

Ingenieure stolz sein konnen . Es d arf der H o ffn ung  A us

druck  gegeben werden, daB sich stets geeignete Mit- 

arbeiter f in den  werden, u m  das W e rk  au f der jetzigen 

H ohe  zu  h a l ten , u n d  daB die B edeu tung  eines solchen 

a llgem einen Ingen ieurtaschenbuches auch  n ic h t durch 

die je tz t  y ie lfach  yorhandene N e igung  zur Herausgabe 

von  Sondertaschenbiichern fiir  alle m óglichen Zweige 

des Ingenieurberufes bee in trach tig t werden w ird . W.

Taschenbuch fiir  G a s a n s t a l t e n ,  K o k e r e ie n ,  Schw e le-  

r e ie n  u n d  T e e r d e s t i l l a t io n e n .  1926. U n te r M itw . 

erster Fach leute  hrsg. von D r. H . W in t e r ,  Bochum . 

M it  86 A bb . H a lle  (Saa le ): W ilh e lm  K n ap p  1926. 

( V I I I ,  391 S. u. 54 S. K a le nd a r iu m .) 8°. Geb. 9 ,80R .-J£.

D as yorliegende Taschenbuch lie fe rt einen wertyollen 

Ueberblick  iiber die gebrauchlichsten Arbeitsyerfahren 

der Koh lenyerede lung . D ie  y ier groBen Arbeitsgebiete

— G asansta lt, Kokerei, Schwelerei u nd  Teerdestillation — 

s ind  yon n am h a fte n  Fach leu ten  wie W ilhe lm

F i t z ,  Essen, $ ip l.=3ng . L . A lb e r t s ,  Essen, $ r .< 5tig. 

F r . M u l le r ,  K a rn ap , u nd  In g . H . K a l t e r ,  Essen, getrennt 

bearbe ite t worden. D em  W esen eines Taschenbuches 

entsprechend w ird  un ter B eriicks ich tigung der chemischen 

Yorgange das W esentlichste iiber E n ts tehung , Betriebs- 

u n d  B au a r t , In- u n d  A uB erbetriebnahm e der einzelnen 

O fenbaugruppen  in  gedrangter F o rm  geschildert. Die 

zah lre ichen U nterlagen  iiber Leistungsyersuche, die 

N orm b la tte r  u n d  die auBerordentlich bemerkenswerten 

w arm etechnischen A ngaben werden haup tsach lich  dazu 

beitragen, dem  B uch in  den R e ih e n  der Betriebsleute 

E in gang  zu yerschaffen. W e ite rh in  is t es zu begriiBen, 

daB die Verfasser in  yerha ltn ism aB ig  ausfiihrlicher Weise 

einen H a u p ta b sch n itt  iiber feuerfeste S teine eingeflochten 

haben .

Z u m  SchluB sei noch bem erkt, daB auch die yolks- 

w irtschaft liche Seite der Kohlenyeredelungsindustrie , 

z. B . M arktpreise, Gew erkschaften u n d  Verkaufsver- 

einigungen , e rw ahnt worden sind . D r . W. Melzer.

Form ung , S p a n lo s e  : S c h m ie d e n ,  S t a n z e n ,  P re s se n , 

P r a g e n ,  Z ie h e n .  Bearb. yon M. Evers

[u. a.] Hrsg. von ® I.«^ng . Y . L i t z ,  Betriebsdirektor 

bei A . Borsig, G . m . b. H ., Berlin-Tegel. M it  163 Text- 

abb . u . 4 Zah len ta f. B e r lin : Ju liu s  Springer 1926. 

(V, 151 S.) 8 °. Geb. 12,60 R ,-M .
(Schriften  der A rbeitsgem einschaft Deutscher 

Betriebsingenieure . B d . 4.)

Das B uch  g ib t in  seinen einzelnen Teilen einen guten 

U eberb lick  iiber das Fre iform schm ieden , das Gesenk- 

schm ieden, die Verw endung der Schn itte  u n d  Stanzen, 

das Pressen yon N ichteisen-M etallen u n d  das Pragen und 

Z iehen. N ic h t behande lt sind , abgesehen vom  Schmieden, 

die ersten Form gebungen , die der W erksto ff im  Erzeuger- 

werk erfahrt. U n te r Verzich t au f eine theoretische Be

hand lung  der yorliegenden Form anderungsvorgange 

w ird  der Leser in  diesen A bhand lungen  an  H a n d  zahl- 

reicher Beispiele e ingehend m it  den hauptsachlichsten 

A rbeitsyerfahren bei der spanlosen Form gebung  und 

g le ichzeitig  m it  den E in rich tungen  bekann t gemacht, 

die zur D u rch fiih rung  dieser Yerfahren dienen. W enn 

der Herausgeber es ais Zweck des Buches bezeichnet, An- 

regungen zu geben, u m  so die W e ite rausb ild ung  des einen 

oder andern der behande lten  Fe itigungsverfahren zu 

yeranlassen, w e ite rh in  aber das V erstandn is f iir  die Vor- 

teile, die die spanlose Form ung  in  w irtschaftlicher Hin- 

sich t b ie te t, zu fordern, so is t dieser Zweck sicherlich 

erreicht. Das Erscheinen des Buches is t um  so mehr zu 

begriiBen, ais es au f diesem Gebiete im m er noch stark an 

guten Schriften m ange lt. 3)t.=Qng. E. Siebel.
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Vereins-Nachnchten.

Verein deutscher Eisenhuttenleute. 

Ehrenpromotion.

Dem  M itg liede unseres Vereins, H errn  D irektor 

Professor V. E n g e lh a r d t ,  Berlin-Charlo ttenburg , wurde 

in Anerkennung seiner hervorragenden Le istungen auf dem  

Gebiete der elektro lytischen D arste llung  u nd  R a ff in a t io n  

von Blei, K upfe r , A n tim o n  u n d  Z in k , der E lektro lyse des 

Wassers, der e lek tro ly tischen B le iverfahren , der Chlor- 

alkalielektrolyse u n d  E lek tros tah lo fen  von der Tech

nischen Hochschule zu  Berlin-Charlo ttenburg  die W iirde  

eines D o k t o r - I n g e n ie u r s  e h r e n h a lb e r  verliehen. 

Ferner wurde er von der Technischen Hochschule in 

Wien zum  D r . t e c h n .  h . c. e rnann t.

Aenderungen in der Mitgliederliste.

Asthower, Walter, $ t . ^ n 0., P rokuris t der Yerein. S tah lw  

A.-G., Dusseldorf 10, Im  R o ttfe ld  6.

Bom, K arl, O bering ., Betriebschef des Feinb lechw alzw . 

des Stahl- u. W a lzw . H enn igsdorf. A .-G ., H enn igsdorf 
(O sthavelland).

Brakensielc, F ritz , P roku r is t der Verein . S tah lw ., A  -G 

Verkauf Feinbleche, K o ln , Merlo-Str. 24.

Bremhorst, Otto, In g en ieu r  der E isenw . K om orau  A -G 
K om arov, C. S. R .

Buhring, Walter, M aschineninspektor der Yerein. S tah lw ., 

A.-G., A b t. Bergbau, Zeche H ansa , Dortm und- 
Huckarde.

Dietrich, Hellmuth, H iitte n in g en ie u r  de la  Com p. Fun- 

didora de F ie rro  y  Acero, M onterey  (M exiko).

Fischer, Joseph, In gen ieu r , L uxem burg , Josepb-Str. 42. 

Gerbener, Franz, O beringen ieur, M iilh e im  a. d. R u h r  
K ah lenkam p  23.

Gink, Hermann, H iit te nd ire k to r  a. D „  Zw eibriicken Lan- 
dauer Str. 14.

Gomory, M ax, In gen ieur , T h iony ille  i. L o th r . (Mos ) 

Frankreich, R o u te  de M etz 31.

Graeper, Woldemar, S J ip r .^ n g ., Essen, M arkische Str. 82 

Gunther, Otto, In g ., F ab r ik d ire k to r  a. D ., Essen, F rau  
Berta K rupp-S tr. 24.

Haack, Juhus, 2)ipl.=$ng., Obering . der H arpener Berg- 

bau-A.-G., D o r tm u n d , H ohenzo lle rn-S tr. 19 

Haan, Gottfried, S ip l . ^ n g . ,  Zeche M ax im ilia n , H am m
i. W .

Eaase, Hans-Giinther, S5tpr.»^ng., C la u s th a l a. H arz  
Bartels-Str. 549.

Hapiacher, Jakob, D r . ju r . , G enera ld irek tor der R he in .

Stahlw ., A .-G ., Essen, Arenberghaus.

Heetkamp, Heinrich, Oberingen ieur der Deutschen Ma- 

schinenf., A .-G ., D u isbu rg , K a r l Lehr-Str. 10.

Jecho, Othmar, O berh iitten in spek to r, S tah lw erkschef der 

Resitaer E isenw . u. D om anen , A .-G ., R es ita  (B ana t), 
R um an ien .

Knepper, Gustav, Bergw erksdirektor der Verein. S tah lw ., 

A.-G., Essen, R iittensche ider S tr. 101.

Longerich, Josef, jE ip l.^ n g ., Betriebsing . der Verein. 

S tahlw ., A .-G ., A ugus t Thyssen-H iitte , Duisburg- 
Iseeck, Nord-Str. 55 a.

Lubojatzky, Em il, D r ., B r iin n , C. S. R . ,  Ponavkagasse 14. 

Meier, Ernst, Betriebsleiter der M aschinenf. W ilh . W u r l, 

Berlin-Weissensee, Park-Str. 37.

Hertens, Hans, S ip l . ^ n g .  bei Verein. S tah lw ., A .-G., 

Westfal. U n ion , L ip p s tad t, B lum en-S tr. 16.

Meyer, Heinrich, H iit te nd ire k to r  a. D ., Triest, I ta lie n , 
Pendice d i Scorcola 337.

M m r  Herbert, © tp l .^ n g . ,  Rem sche id , B lum en-Str. 14. 

fohl, Ernst, $ r .»3 ng „  Borsigwerk, O.-S., H u ttengasthaus. 

Kabes, Carl, Dusseldorf, S tah lhaus , B re ite  Str. 67— 69.

T i r i i n  PaUl’ Betriebschef. A lte n a  i. W ., Bach-Str. 64. 
u , Oscar, Ingen ieu r , Saarbrucken  3 , Hohenzollern- 
Str. 86.

Schhtter, Eugen, Dusseldorf, S tephan ien-Str. 17.

" ' ^n&- ’ Betriebschef des PreB- u. H am m erw . 
er Verein. S tah lw ., A .-G ., B ochum er Yere in , B ochum .

Schulte, Friedrich, D irek to r  u. V orst.-M itg l. der Yerein.

E de ls tah lw ., G . m . b. H . ,  B ochum , Voede-Str. 47 . 

Spaing, Wilhelm, D r . ju r . ,  R ech tsanw a lt, Vorst.-M itg l. 

der Verein. S tah lw ., A .-G ., D iisseldorf-Oberkassel, 

K a iser-W ilhe lm -R ing  44.

Steinert, Otto C., Ch ief-Engineer der P itts bu rg h  S teel Co., 

Monessen P a ., U . S. A .

Thym , E m il, ® ip l.» ^ng ., In g . der DeutschenTon- u. Stein- 

zeugw ., A .-G ., M iinsterberg i. Schl.

Waldau, Oscar, C hefingen ieur der Telex-Apparatebau- 

G . m . b. H ., F ra n k fu r t a. M ., Eschersheimerland- 
Str. 22 a.

Wassitsch, Julius, S ip t . ^ n g .  bei S tah lw . Rochling-Bude- 

rus, A .-G ., R io  de Jane iro , B ras., S iid-Am erika, R u a  da 
A lfa n o  coa 104.

Weigel, Hans, E ck ing , Post S ó llh uben  i. Oberbayern , G u t 
Seehof.

Zunker, Paul, S ip l.- ^ng ., P ó litz  i. P om ., Bahnhof-Str. 

N e u e  M i t g l ie d e r .

Beekmann, Arnold, ® ip l.«^ttg ., Betriebsing . d. F a . Iso- 

la tio n , A .-G ., M annhe im , Meerfeld-Str. 59.

Haas, M a x , $r .=$ng ., 1. Assistent am  In s t. f i ir  Metall- 

h iittenk . u. E lek trom e ta llu rg ie  der Techn. H ochschule  
Aachen , Delius-Str. 5.

Lennings, Wilhelm, $ ipL = 3ng ., In g . der W arm est. des 

Verems deutscher E isenhu tten leu te , D usse ldorf, B re ite  
S tr. 27.

Wiesecke, Hans, S ip l . ^ n g . ,  W alzw .-Assistent des E isenw . 

K ra ft , A b t. N iederrhe in . H iit te , D u isburg-H ochfe ld . 
W orth-S tr. 99.

G e s t o r b e n .

Reichel, Ju lius , H iit te n in spe k to r  a. D . ,  N ow y-B ytom  

(F riedensh iitte ). 4. 9. 19126.

Róchling, Louis, K om m erz ien ra t, V o lk lin gen  a. d  Saar
6. 9. 1926.

Wilms, Rudolf, O beringen ieur, Essen. 2 . 9. 1926.

Kaiser~Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung.

Ais Fortse tzung  der bereits an  dieser S te lle1) ange- 

zeigten dre i L ieferungen des ach ten  Bandes der , M it-  

t e i l u n g e n  a u s  d e m  K a i s e r - W i l h e lm - I n s t i t u t

f u r  E is e n f o r s c h u n g  z u  D u s s e l d o r f 11 s ind  L ie fe 

rungen 4 bis 6 erschienen, die w iederum  yom  Verlag S ta h l

eisen m . b. H . zu  Dusseldorf (PostschlieBfach 658) bezogen 

werden konnen. D ie  L ie ferungen bringen fo lgende Einzel- 
abhand lungen .

L fg . 4 . D e r  H e r b e r t - P e n d e lh a r t e p r u f e r  u n d  

s e in e  E ig n u n g  f u r  d ie  W e r k s t o f f  p r i i f u n g 2)

Y on  A n t o n  P o m p  u n d  H a n s  S c h w e in i t z .  (20 S m it  

26 A bb . u n d  18 Z ah len ta fe ln .) 2,75 M , be im  lau fenden  
Bezuge der B and re ihe  2,20 M .

L fg . 5. F l u c h t l i n i e n t a f e i n  f i i r  d a s  s ic h t b a r e  

S p e k t r a l g e b i e t  d e r  W ie n s c h e n  S t r a h lu n g s -

g le i c h u n g 2). V on H e r m a n n  S c h m i d t  u n d  W i l h e lm  

L ie s e g a n g .  (1 S. u n d  1 Tafel.) 0,75 M , be im  lau fenden  
Bezuge der Bandre ihe  0,60 J l.

L fg . 6 . U e b e r  d e n  E in f l u B  d e r  L in s e n a b -  

s o r p t i o n  b e i M e s s u n g e n  m i t  G e s a m t s t r a h lu n g s -  

p y r o m e t e r n 2). Y o n  H e r m a n n  S c h m i d t  u n d  E r n s t  

F u r t h m a n n .  (13 S. m it  12 A b b . u n d  4 Z ah len ta fe ln .)

2,00 Jli, be im  lau fenden  Bezuge der B and re ihe  1,60 M .
F iir  den B an d  V I I I  der „M itte i lu n g e n 11 h a t  m an  

w ieder die Ausgabe in  zwanglosen, m it  fo rtlau fender 

Se itenzahlung yersehenen L ie f e r u n g e n  gew ah lt, u m  die 

E r g e b n is s e  der abgeschlossenen U n t e r s u c h u n g e n  

des E isenforschungs- Institu ts  der O e f  f e n t l i c h k e i t  

s c h n e l le r  z u g a n g l i c h  zu  m achen . D a m it  die Einzel- 

lie ferungen zu  Jah resbanden  zusam m engefaB t werden 

konnen , w ird  der V erlag S tah le isen  der jeweils l e t z t e n  

L ie ferung der B andę  f i ir  d ie  Bezieher s iim tlicher H efte  

e ln  T i t e l b l a t t  u n d  I n h a l t s v e r z e i c h n i s  be ifiigen 

sowie eine E in banddecke  bere it h a lte n .

J) Vgl. St. u. E. 46 (1926) S. 864 u. 1004.
2) Ygl. S. 1295/8 dieses Heftes.
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Alfred Groebler f .

A m  24. A ugus t 1926 ist der Genera ld irektor der 

Buderusschen Eisenwerke in  W e tzlar, Bergrat $r.=3ltg.

Ij. A lfred  G r o e b le r ,  e inem  langeren Le iden unerw artet 

erlegen. M it  Bergrat Groebler ist einer jener seltenen 

Menschen aus diesem Leben gesehieden, die bei einem 

groBen K onnen  u n d  yielseitigen W issen eine rastlose 

Schaffensfreudigkeit in  sich yerkorpern, u n d  aus denen 

sich die W irtschafts fiih re r b ilden, die heute fu r  uns so 

b itte r  no tw endig  sind .

A lfred  Groeblers W iege s tand  an  einer der H aupt-  

s ta tten  des deutschen Bergbaues; er wurde am  23. M arz 

1865 in  Aschersleben geboren. N ach  AbschluB  des dortigen 

R ea lgym nas ium s bezog er die Bergakadem ie in  C laustha l, 

um  sich dem  S tud ium  des Bergfaches zu  w idm en. Seine 

bergmannische A usb ildung  erganzte er durch  ein mehr- 

semestriges S tud ium  des allgem einen M aschinenbaues an  

der TechnischenHochschule in  H annover u n d  legte a lsdann 

an  der Bergakadem ie in  Berlin  im  Jah re  1887 sein Exa- 

m en ais D iplom-Bergingenieur ab. Im  J a h r e l888 geniigte 

er ais E in jahrig-Freiw illiger seiner M ilitard ienstpflich t.

Im  AnschluB  daran  fa nd  er seine 

erste A nste llung  ais junger Berg- 

m ann . E r  ging im  A uftrage der 

deutschen Gesellschaft R eh  & Co. 

nach Ita lie n , um  hoch in  den 

Abruzzen , in  San V alen tino , liegende 

A spha ltg ruben  aufzuschlieBen u nd  

zu einem w irtschaftlichen  Betrieb 

auszubauen. Schon in  dieser ersten 

y ierjahrigen T a tigke it entw ickelte 

der jungę  Ingen ieur den kennzeich- 

nenden G rundzug  seines ganzen 

spateren Arbeitens. E r  war alle in  

auf sich gestellt u nd  m uB te Berg- 

m ann  u n d  K au fm ann , Maschinen- 

ingenieur u n d  Ju r is t , alles in  einer 

Person, sein. D ie E rfolge, die er 

h ier erzielte, waren der An laB , daB 

m an  dem  erst A chtundzw anzig jahri-  

gen vertrauensvoll eine groBe A u f

gabe iib e rtrug : den selbstandigen 

B au  eines neuen Kaliwerkes. Im  

Jah re  1893 begann er m it  der Ab- 

teu fung  des ersten Schachtes der neugegriindeten Ge

w erkschaft ,,G lu c k au f“  in  Sondershausen. E r  yollendete 

den A usbau  dieses Werkes bis zum  Jah re  1897 u n d  iiber- 

nah m  noch weitere vier Ja h re  dessen Le itung . Der F iirs t 

yon Schwarzburg - Sondershausen erkannte seine Ver- 

dienste durch die E rnennung  zum  Bergrat an .

Groeblers Schaffenskraft drangte  nach neuen, ih m  

um fangre icher erscheinenden Aufgaben . Im  Ja h re  1901 

g ing  er nach S a lzde tfu rth , u m  ais Generald irektor die 

Le itung  der dortigen Kaliw erke zu  iibernehmen. G le ich

zeitig  tra t er in  den Aufs ich tsrat des K a lisynd ik a ts  ein. 

Neue Schachtabteufungen, neuzeitliche A usbau ten  des 

ih m  anvertrau ten  U nternehm ens, Beschaftigung m it  

yielen allgem einen Aufgaben seines Industriezweiges 

lieBen ih n  groBe E rfah rungen  sam m eln, die er spater be- 

re itw illigst ais A ufs ich tsratsm itg lied  der einst von ihm  

geleiteten oder ih m  nahestehenden W erke zur Verfugung 

stellte. I n  der deutschen K a liindustr ie  w ar sein N am e 

im m er hoch angesehen u n d  sein R a t  sehr geschatzt.

Im  Ja h re  1912 berie f m a n  den n u n  H eim gegangenen 

zu m  Genera ld irektor der Buderusschen E isenwerke in  

W e tz la r . G anz neue Aufgaben , die je tz t au f eisenindu- 

strie llem  Gebiete lagen, harrten  seiner. E r  meisterte sie 

m it  dem  Geschick, das m a n  an  ih m  gew ohnt war. In  

kurzer Ze it w ar er in  diesem GroBbetriebe so heim isch , 

ais ob er n ie an  anderer Stelle gestanden ha tte . N ach 

a llen  Seiten w urden die festen G rund lagen des a lten , 

hochangesehenen U nternehm ens erweitert. Der Berg- 

werksbesitz w urde yergróBert, und  die Hochofenan lagen, 

GieBereien u n d  sonstigen technischen Betriebe w urden 

nach  neuze itlichen G rundsatzen  ausgebaut. Sein weit- 

sichtiger B lick  lieB ih n  U nte rnehm ungen  erwerben, die 

einen g iinstigen A bsatz  f iir  die Rohsto ffe  der S tam m w erke 

bo ten  oder in  ursach lichem  Zusam m enhang  m it  den

yorhandenen Eertigungszweigen standen . D u rch  die 

schwierigen Kriegs- u n d  In fla t io n s ja h re  h a t  er sein 

U n ternehm en m it  der ruh igen  u n d  sicheren H a n d  des 

erfahrenen Volksw irts ge le itet, dem  die inneren Zusammen- 

hange der W ir tsch a ft g r iin d lich  ye rtrau t s ind , u n d  der 

sich n ic h t durch  die S che inb liite  dieser Ze iten  tauschen 

lieB. U nablassig  w ar er b em iih t , den bósen Folgen der 

N achkriegsentw ick lung  zu  begegnen, was ih m  auch  fiir 

seinen W irkungsbere ich  in  w eitem  MaBe geg luckt ist.

A n  alle A u fgaben , die ih m  d an n  durch  den folgenden 

W iederau fbau  des Vaterlandes gestellt w urden, ging 

er m it  yoller T a tk ra ft heran, so daB an  seiner Bahre aus 

beredtem  M unde  gesagt werden konn te , daB der Auf- 

schwung der von  ih m  gele iteten W erke w ahrend des 

le tzten  andertha lb  Jah rzehn ts  zu  der heutigen achtung- 

gebietenden S te llung  sein ureigenstes Yerdienst ist.

A lfred  Groeblers schópferiseher Geist beschrankte 

sich n ic h t au f die L e itu ng  des ih m  anyertrau ten  U nter

nehm ens. E r  h a t  auch  in  yielen w irtschaftlichen  Kórper- 

schaften , zum  Teil an  dereń Spitze  stehend, heryorragend 

m itgearbe ite t. A is Vorsitzender der 

H ande lskam m er sowie des Berg- und 

h u ttenm ann ischen  Vereins h a t er sich 

um  seinen engeren Industriebezirk  

unyergangliche Verdienste erwor- 

ben. Der B au  des L ahnkana ls  wird 

gerade je tz t begonnen, wo Groebler, 

sein eifrigster Forderer, der langjah- 

rige Yorsitzende des Lahnkanalyer- 

eins, seine A ugen  schlieBen muBte. 

D ie Geschicke der S iiddeutschen 

G ruppe  des Yereins deutscher Eisen- 

u n d  S tah lindus tr ie lle r s ind  von ihm  

in  ausschlaggebender R ich tu n g  zu 

dereń W o h l geleitet worden. Der 

R e ichsverband  der deutschen In d u 

strie u n d  n ic h t zu le tz t der Verein 

deutscher E isenh iitten leu te  haben 

m it  anderen industrie llen  u n d  w irt

schaftlichen K órperschaften  den 

k lugen R a t  eines hochgeschatzten 

Vorstandsm itg liedes yerloren. Die 

M itte ldeutsche C red itbank , die Ilse- 

Bergbau-A.-G., die H arpener Bergbau-A.-G. u nd  andere 

industrie lle  U n ternehm ungen  betrauern  ein stets tat- 

k ra ftig  m itarbeitendes A ufs ich tsra tsm itg lied .

DaB  A lfred  Groebler der rein w issenschaftlichen Seite 

seines Berufes die notw endige B each tung  entgegenbrachte, 

war fiir  ih n  ein inneres B ed iirfn is . In  diesem Sinne 

g a lt  seine U n te rs tiitzung  der ih m  nahestehenden Uni- 

yers ita t GieBen, dereń E hrensenator er war, u nd  der 

Techn ischen Hochschule D a rm s tad t, die ih m  die W iirde 

eines Doktor- Ingen ieurs ehrenhalber verliehen hatte .

W er A lfred  Groebler ais Menschen kennengelernt hat, 

k ann  ermessen, was seine Freunde, seine M itarbe iter und  

seine Angehorigen a n  ih m  yerloren haben . V on seiner 

Persón lichke it s trom te  eine abgek larte  R u h e  und 

strenge Sach lichke it, auch  gegeniiber abweichenden 

A nschauungen , aus. Stets n u r  das W o h l des ihm  anyer

tra u te n  W erkes ins Auge fassend, h a t  er une igenniitzig 

bis zu seinem Tode gearbeitet. E r  w ar einer jener gliick- 

lichen Menschen, die sich durch  ih r  yornehmes Auftreten 

alle  S y m pa th ien  zu erwerben wissen. I n  ih m  yerbanden 

sich in  einem  seltenen MaBe auBerordentliche Tatkraft 

m it  groBer Herzensgiite. E r  w ar e in  treuer F reund  allen 

denen, die sich seine F reunde nennen durften . Im m er 

s ta nd  er ra tend  u n d  he lfend zur Seite, wo es no t ta t; 

auch  den J iin g s te n  hórte  er an . VerlieB m an  ihn  und 

em p fing  seinen w arm en H anded ruck  u n d  jenen ruhigen 

B lick  aus seinen gu tigen  A ugen , dann  f iih lte  m an, daB 

diesem M annę  das W o r t he ilig  war.

Seine G a tt in , die ih m  im m er ein verstandnisvoller 

Lebenskam erad war, pflegte ih n  au fop fernd  wahrend 

seiner schweren K ran kh e it . M it  ih r  u n d  den K indern 

traue rn  alle, die ih m  im  Leben nahe rtra ten . Bis zum  

Tode getreu lebte er seinem unausgesprochenen Wahl- 

spruch : „U eber alles die P f l ic h t !“  F . R-


