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Ueber die maSanalytische Manganbestimmung nach Yolhard-Wolff.

lm  Jahre 1891 veroffcntlichte die damalige Che-
m ik e r k o m m iss io n  des Yereins deutscher Eisen- 

liiittenlcute in dieser Zeitschrift* die Ergebnisse der 
Untersuchungen des Unterausschusses iiber die 
Manganbestimmung nach Yolhard-W olff und Hampe. 
AL> Titennaterial wurde Kalium perm anganat be
nutzt, dessen M angangehalt gewichtsanalytisch durch 
Fallen m it Bromluft und m it Schwefelammo- 
nimn ermittelt wurde. Im  M ittel wurden 34,83 % 
Mangan in diesem Kaliumpermanganat gefunden. 
Aus den erhaltcnen Yersuchsergebnissen wurden 
folgende Schliisse gezogen:

„Sowohl das von W olff abgeanderto P em n nganat-  
verfahren ais auch das von Ukena abgeanderte 
Chloratverfahren liefern gute Ergebnisse, wenn die 
liter der MaBfliissigkeiten genau so festgestellt 
werden, wie die Titration selber ausgefiihrt wird, 
<1. h. wenn eine Manganverbindung von bekanntem  
Gehalt, am begten Kaliumpermanganat, m it .Z jik -  
oxyd bzw. Kaliumchlorat gefallt und m it den be
treffenden Losungen titriert wird. Beide Yerfahren 
geben aber, wenn der Titer nach der Form el be- 
redinet wird, zu niedrige Zahlen.“

In der Folgę hat sich auch der Internationale 
KongreB fur angewandte Chemie in Rom  1906** m it 
dieser Frage beschaftigt. Professor L. S. d e  K o 
minek, Lftttich, schlieBt seinen diesbeziiglichen 
Bencht dahingehend, daB Vorschriften iiber einen 
etwaigen zu benutzenden Koeffizienten nicht ge
geben werden konnen, da dieser von der Arbeitsweise 
des betreffenden Chemikers abhange. Er em pfiehlt, 
daB jeder diesen Koeffizienten selbst crm itteln soli 
mit Hilfe einer Substanz, dereń M angangehalt genau 
ermittelt wordcn ist; de Koninck em pfahl zu diesem  
^wecke das Mangan-Ammoniumsulfat und ferner das 
Mangansulfat, das aus jenem Doppelsalz durch vor- 
sichtiges Gluhen gewonnen wird. H e ik e ,f  der im 
Auftrage von L e d e b u r  Beitrage zu den Arbeiten 
obiger Kommission lieferte, konnte keine einheit- 
lichen Werte erhalten. Der Verbrauch fiir je 50 ccm 
rcduzierte Permanganatlosung schwankte zwischen

*  1891, Mai, S. 373/85.
* Bericht der Intem ationalen Analysen-Kommission,

*urich 1906, Druok und Yerlag yon Zdrcher & Furrer.
t  A. a. O., a  406.

33,33 und 33,00 ccm. In einer Bpfiteren Abhandlung* 
empfiehlt Heike, den Titer der Permanganatlosung 
auf Eisenoxydulsalzc zu stellen unter Zugrunde- 
legung des theoretischen Faktora fiir Mangan zu
0 .2 9 5 2 .des Eisentiters. Heike schiebt die zutage 
tretenden Abweicliungen dem mehr oder weniger 
groBen Zinkoxydiiberschusse zu, und zwar je mehr 
ZinkoxydiiberschuB vorhanden ist, um so kleiner 
kann dio gefundene Manganmenge sein.

W a ld e m a r  F isc h e r * *  faB tdie Ergebnisse seiner 
Untersuchungen iiber die Manganbestimmung nach 
Yolliard-Wolff wie folgt zusammen:

1. Bei Verwendung eines groBeren Zinkoxydiiber- 
schusscś bei der Titration des Mangans nach der 
Methode Volhard bzw. Yolhard-W olff sind die 
Ergebnisse genau, wenn nach dem Auftreten der 
Rotfarbung m it Eisessig angesauert und nach dcm  
Yerschwinden der Rotfarbung bis zur weiteren 
Rotung titriert wird.

2. Der Titer der Kaliumpermanganatlosung kann 
auf Natrium oxalat eingestellt werden.

3. Ein groBerer Chlorgehalt (bis 40 g  im Liter) 
stort die Titration nicht, wenn man die Neutrali- 
sation m it Natriumhydroxyd vornim m t und m it 
groBerem Zinkoxydgehalt arbeitet.

4. Sind nur Sulfate zugegen, so muB man, um rich- 
tige Werte zu erhalten, mehr Zinksulfat, etwa  
10 g  fiir 10 ccm verbrauchte ‘/ 10 norinale Per
manganatlosung, zugeben.

5. Die nach der Methode von YBJhard bzw. Yolhard- 
W olff erhaltenen W erte fur Mangan sind wohl 
deshalb zu niedrig, weil der ausfallende Nieder- 
schlag der manganigen Saure m it dem noch in 
Losung vorhandenen zweiwertigen Mangan eine 
Adsorptionsverbindung bildet.

TsTach Z. K a r a o g la n o f f f  kann man die Mangel 
des Yolhard-W olffschen Yerfahreiis beseitigen, wenn  
man sta tt Mangansulfatlosungen m it Salpetersaure 
angesiiuerte M angannitratlosungen verwendet und 
anstatt Zinksulfat Silbernitrat verwendet. Die bei

* St. u. E. 1909. 8. Dez., S. 1921.
** Z. f. anal. Chemie 1909, H eft 12, S. 7oI; Ygl. 

St. u. E. 1910, .30. Miirz, a  550.
t  Z. f. anaL Chemie 1910, Heft 7, S. 419; vgl. St. u. E.

1910, 28. Sept., S. 1687.
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Gegenwart vcrschiedener Salze gowouueuen Ergeb
nisse fallcn vercchicden aus. Imm 'rliin gcht aus 
allen Versuchen hervor, daB die Menge des gefun
denen Mangannitrates geringer ist ais die des an- 
gcwandten.

E. D c i B* empfiehlt, zu der Mangansalzliisung 
Kaliumpermanganat im  Ueberschusse hinzuzuftigen 
und letzteren in gccigneter Weise zuriickzutitricrcn. 
Dieso Arbeitsweise ist bereits von R. S c h o f f e l  und 
E . D o n a th  ** cm pfohlen worden; dieso benutzten  
zum Zurucktitriercn arsenigo Siiurc gemiiB folgender 
Gleichung: 3 As20 3 +  2 M n,O, .=  3 A s20 3 +  4 M n02.
E . DeiB ging in ciner weiteren Ver5ffentlichungf 
niiher auf dieses Verfahren ein und em pfiehlt, d.e 
Titration der arsenigen Siiurc unter den gleichen Ver- 
haitnissen vorzuneliraen, wio sie bei der Mangan- 
titration erfolgt, da bei dem Vcrfaliren von Schoffel 
und Donath in alkalischer Losung dic Um sctzung  
nicht genau der Gleichung entsprechend verlśiuft. 
Dio letztcre Ausfiihrung der Manganbcstimmung 
ist iibrigens schon seit langen Jahren in den be- 
deutendsten der deutschen Eisen,liittenlaboratorien  
in Gebrauch.

Trotz der zahlreichen Bearbcitungen der Mangan- 
bestimmungen, namentlich des Volhard-Wolff chen 
Vcrfahrens in den letzten Jahren, ist noch nicht ein- 
wandfrei festgestellt worden, ob dic Um ;etzung  
Manganosalz-Permanganat der Gleichung gemiiB vcr- 
liiuft oder nicht. Deshalb hat die Che m i k er  k o m - 
m is s io n  d es  Y e r e in s  d e u t s c h e r  E i s e n lu i t t c n -  
l e u t e  seit einigen Jahren obiger Frage erneute Auf- 
merksamkcit geschenkt; die von ihr durchgefiihrten 
Untersuchungen iiber das Volhard-W olffsche Ver- 
fahren sind an Iland  eines auBerordcntlich um fang- 
rcichen Analysenmateriales, das Tausende yon  Be- 

. stim nuingen umfaBt, in nachstchendem Berieht zu- 
sam m cngestellt.

Gegeniiber den einander entgegenstehenden An- 
sichten der verschiedenen Forscher yertritt die 
Chrm kerkommission den Standpunkt, daB die Titer- 
stellung unter den gleichen Yerhaltnissen zu erfolgen 
habe wie die nachherigc Titration. Auf diese Weiso 
werden alle Abweichungcn, die durch nebenherlau- 
fende Reaktionen durch den EinfluB der Reagenzien, 
durcli die personliche Arbeitsweise des Ausfiihrenden 
usw. heryorgerufen werden, ganz ausgeschaltet.

Wie in der friiher vcroffentlichten diesbeziig- 
lichen Arbeit wurde auch bei den neuen Versuchen 
Kaliumpermangauat ais Ursubstanz gewiihlt, da 
dieses Praparat in groBer Rcinheit in den H andel ge- 
braeht wird. Die Bistim m ung des M angangehaltes 
in diesem Kaliumpermanganat wurde nach verschie- 
denen Yerfahren ausgefiihrt, und zwar

1. durch F ..llung m it Schwefelammonium und
Wagen ais M angansulfid,

* Chem.-Zg. 1910, 8. Marz, S. 237; vgL St. u. E. 1910,
29. Juni, S. 1129.

** Monatshefte fQr Chemie 1880, Bd. 7, S. 639; vgl. 
St. u. E. 1887, Jan., S. 30.

+ St, u. E. 1910, 4. Mai, S. 760.

2. durch F jllen  m it Ammoiuumkarbonat bzw. 
Natriumkarbonat und Wagen ais Manganoxyd- 
osydul,

3. durch Fallcn m it Bromwasser bzw. Bromluft 
und Wagen ais M anganoxyd -sydul,

4. durch Fallen m it Ammonium- bzw. Natrium- 
phosphat und Wiigen ais Manganpyrophosphat. 

Die nach den verschiedcncn Verfahren von ver-
schiedener Seite crm ittelten Mangangehalte sind in 
Zahlentafel 1 verzeichnet; die einzelnen Zahlen stellen 
Mittelwerto einer Reihe von Bestimmungcn dar.

Zahlentafel 1. M a n g a n b e s t im m u n g e n  im Kalium - 
p e rm a n g a n a t .

Verfaliren 1O'/O
o
%

3
0'.0

4
%

VersuchsstclIo 1 . . 34,69 34,72
2 34,70 34,71 34,09 34,69

” 3 . . 34,73 34,70 34,74 34,70
4 . . 34,06 34,70 34,74 34,74
5 . . 34,70 34,73 34,71 —
0 . . 34,06 34,75 34,72 34,78
7 . . 34.75 — 34,71 — j

Im  M ittel: 34,70 34,72 34,72
___

34,72

Der Mittelwerc aus saratlichen Bostim:nungcn 
berechnct sich sonach zu 34 ,71%  Mangan, welchcr 
Gehalt den weiteren Untersuchungen zugrunde gclegt 
wurde. Das Atom gewicht des Mangans ist hierbei 
zu 54,93 angenommen worden.

Da cs interessant erschien, gleichzeitig auf maB- 
analytischem Wego erhaltene Werte zum Vcrglciche 
heranzuziehen, wurde der Mangangehalt des Kalium- 
permanganates nach verschiedenen Jlethoden auch 
titrim :trisch bestim m t. B.:i der Ausf.illung des 
Mangans aus salpetersaurer Losung m it chlorsaurem 
Kali und Titrieren des ausgeschiedenen Mangan- 
superoxydes m it einer aus Natrium osalat durch 
Schwefelsauro hcrgestellten Osalsaurelosung wurden 
beispielsweise 34 ,1 4 % , 3 3 ,78% , 34,22%  Mangan 
erinittelt. Unter Hinzurechnung des im Filtrate 
verbleibenden und ais Schwefelmangan gewogencn 
Manganrestes ergaben sich 34 ,71% , 34,87 %i 
34 ,6 5 % , im  M ittel sonach 34 ,74%  Mangan.

Mit dem  nach vorstchendem Yerfahren ge- 
wonnenen Mangansuperoxyd wurde weiterhin aus 
einer Jodkaliumiosung Jod frei gemacht und dieses 
m it Thiosulfat titriert. Unter Beriicksichligung de» 
bei der Chloratfiillung in Losung gebliebenen .Mangan
restes wurden erm ittelt: 34,73 % , 34,76% , 34,72 /0! 
im  M ittel 34,74 % Mangan. Durch Titration des Per- 
manganates m it Sorensenschem N atrium oxalat wur
den 34 ,64%  bzw. 34 ,70%  Mangan g e fu n d e n . Bei 
der Zersetzung des Permanganates m it Salzsaure 
und Destillation des entwickeltcn Chlors in eine im 
Jodkalium beschickte Vorlage und Titrieren des aua- 
geschiedenen Jods m it Natriumthiosulfat wurden 
unter Beriieksichtigung d e s  M a n g a n s u p e ro x y d g e h a l to

des Kaliumpermanganates 34 ,69%  Mangan ermi - 
tclt. Bei der Zersetzung des K alium perm angana' 
m it Salzsaure in Gegenwart von Jodkalium wurden
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bei der Titration m it Thiosulfat gleichfalls 34,69 % 
Mangan gefunden. Diese verschiedcnen titrimctri- 
schen Yerfahren ergeben im  M ittcl einen Mangan- 
gehalt von 34,70% , weicher Wert m it dcm gewichts- 
analytisch gcfundenen von 34,71 % gut iiberein- 
stinirat. Yersuche, das Kaliumpermanganat in 
scliwefelsaurer Losung m it Natrium oxalat im  Ueber- 
schusse zu zersetzen und aus der entwickelten Kohlcn- 
saure den Mangangehalt zu bereclincn, ergaben keine 
befriedigenden Werte.

Zunachst wurden eine Reihe von blinden Bestim - 
mungen ausgefiihrt, um den jeweiligen Verbrauch 
von Permanganat festzustellen, und zwar bei 
wechselnden Sauremengen (Schwefels&urę, Salz- 
iiurc, Salpetersiiure), m it groBem und geringem  
ZinkoxyduberschuB, unter Umstiinden bei vorher- 
gekender Keutralisation m it Natriumkarbonat, unter 
ahnlichen Verhaltmssen, wie sio bei der eigcntlichen 
Titration vorliegen. Der hierdurch erm ittelte Yer
brauch an Kaliumpermanganat ist von dcm bei der 
eigcntlichen Titration erm ittelten abzuziehen. Dic 
weiteren Yersuche erstreckten sieli auf folgende 
Punkte:

1. Anwendung verschiedener Sauren bzw. Salze und 
deren EinfluB nach Art und Menge der betreffen
den Salze (Sulfate, Chloride, Nitrate),

2. GroBe des Zinkoxydiiberschusses, auch bei vor- 
liergehcnder Neutralisation m it Natriumkarbonat,

3. Temperatur der zu titrierenden Losung,
4. Konzentrat on der Losung,
5. Art des Permangauatzusatzes,

a) Zusatz bis zur Rosafiirbung, und zwar in Ab- 
satzen oder die notige Menge naliezu auf ein- 
raal zugesetzt, m it und ohne Um schutteln  
wahrend des Zusatzes,

b) Zuruektitrieren des auf einmal im  Ueber- 
schusse zugesetzten Permanganates,

6. EinfluB des Eisenniederschlages auf dic Titration,
a) Titration nach Abfiltrieren des Eiscnnieder- 

schlages,
b) Titration bei Gegenwart des Eisenuieder- 

schlages,
Welcho Elemente, die bei der Untersuchung von  
Erzen und Eisensorten zu beriicksichtigen sind, 
bceinflussen das Ergebnis 
j1) bei Gegenwart des Eisenniederschlags, 
b) bei Abfiltrieren des Eisenniederschlags?

■■ Kann der theoretische W ert gemaB der Um - 
setzungsgleichung auf Grund der ausgefiihrten 
'ersuche erreicht werden?

9- Welche Art der Titrationsausfuhrung kom m t 
in ^em theoretischen W ert am nachsten?

•Welchen Genauigkeitsgrad kann man hierbei er- 
reichen ?

\erschiedene dieser Fragen sind bei den weiter 
""«? "'iedergcgebenen Versuchsreihen zusammea- 

lut und, um Wiederholungen der Zahlenrcihon 
Zu vernieid.en, an den betreffenden Stellen m it- 
trortert worden.

H e r s t e l lu n g  d er  T i t e r lo s u n g  d es K a liu m -  

p e r m a n g a n a ts .

Es ist sehon seit langem bekannt, daB Kalium- 
permanganatlosungcn erst nach einiger Zeit titer- 
fest werden. Es hat dies seinen Grund in dem E in
fluB der Yerunreinigungen, die das zur Bereitung  
der Losung venvendete Wasser enthalt. Dann  
kann auch die Einwirkung des Lichtes eine Rollo 
spielcn und schlieBlich auch das dem Perm an- 
ganat auhaftende, durch Zerseteung entstandeno 
M angansupcroxyd, das sich beim Losen zum Teil 
ausscheidet, zum  anderen Teil iń kolloidaler Form  
gelost bieibt. Wohl in den m sisten Eiscnhiitten- 
laboratorien hat man sclion seit langer Zeit hierauf 
Riicksicht genomrnen, und die Vorschrift ist all- 
gem jin im Gebrauch, die Permanganatlosung vor 
ihrer Yerwendung liingere Zeit zu kochen, wodurch 
auch das kolloidale M angansuperoxyd abgeschicden 
wird, die Losung nachher durch Asbest zu filtrieren 
und zur groBeren Sioherheit noch einige Zeit stehen  
zu lassen. So hergestellte Losungen setzen selbst 
nach langer Zeit kaum merklicho Mengen von 
M angansuperoxyd an den GefaBwanden ab. Wird 
cs untcrlassen, das ausgescłiiedene und das in  kolloi
daler Form vorhandene Mangansuperoxyd* zu be- 
seitigen, so konnen bei der Feststellung des Yer- 
haltnisses einer bestim m ten, in saurer Losung zer- 
setzten  Permangauatmenge zu der bei der T itration  
verwendcten gleiehen Losung Irrtiimer unterlaufen, 
die naturgemaB auch bei der in saurer Losung cr- 
folgenden Titerstellung m it Natrium oxalat bzw. 
Ferrosulfat auftrctcn werden.

Durch einc Reihe von blinden Yersuchen wurde 
festgestellt, daB sowohl schwefclsaure ais auch salz- 
saure und salpetersaure Losungen, gleichgliltig, ob 
der ZinkoxydiibcrschuB ein geringer oder ein groBer 
war, den gleiehen Permanganatverbraueh zeigten, der 
sich zwischen 0,05 und 0,1 cem hielt. D ie  Yer
wendung von freierEssigsaure, wie sie W. F is c h e r * *  
vorschlagt, erhoht den Pennanganatverbrauch auf
0,3 bis 0,4 ccm. Sieht man die Zahlentafeln 4 und 5 
der Abliandlung von W. Fischer etwas niiher an und 
vergleicht die gcfundenen M angangchalte m it den 
berechneten, so ergeben sich in Zahlentafel 4 D iffe- 
renzen von 99,56 bis 101 ,46% , in Zahlentafel 5 
solche von 99,39 bis 103,10% . Abgesehen davon, daB 
hierbei biinde B stim m u n gen  m it den sonstigen zur 
Verwendung gelangten Reagenzien nicht beriicksich-

* An unlosliehem Mangansuperoxyd wurden im 
Mittel gefunden 0 ,114% , an kolloidalem Mangansuper- 
oxyd 0,080% . Ersteres wurde bestim m t durch Filtrieren 
der wiisserigen Losung des Kaliuraperm anganates dureh 
reinen Asbest, Losen de3 abgeschiedenen Mangansuper- 
oxydes mit einer im Uebersohu B zugesetzten sohwefelsauren 
Losung von Natrium oxalat und Ziłrticktitrieren des teb e r-  
schusses m it Kalium perm anganat. D is  kolloidale Man- 
gansuparoxyd wurde in der vom unloslichen Suporoxyd 
ab filtri.rten  L5sung abgesehieden durch Kochen unter 
Zusatz von Zinksulfat und B jstim iuen des Mangansuper- 
oxydes wie oben angegeben.

** A. a. O.
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tigt worden sind, geht aus den angefiilirten Analysen 
keineswegs heryor, daB ein Zusatz von Eisessig bei 
der M angantitration m it Kaliumpermanganat un- 
schadlich ist. Auf dic Oxydation der Essigsaure 
durch Permanganat hat iibrigens sehon Yolhard* 
aufmerksam gem ach t, der aus diesem Grunde 
em pfiehlt, dic Gegenwart von Essigsaure zu ver- 
meiden. Jedenfalls ist es unter allen Umstanden er
forderlich, den durch blinde Yersuche festgestelłten  
Permanganatverbrauch bei den Titrationen in Rech- 
nung zu stellen.

Um den EinfiuB zu erm itteln, den vcrschicdene 
Mineralsauren bzw. dereń Salzo auf dic Titration 
ausiiben konnen, wtirden aus dem Kaliumpermanga
nat dic entsprechenden Chlorid-, N itrat- und Sulfat- 
liisungen hergestellt. Der M atgangehalt der be- 
treffenden Losungen war derselbe; der Mangantiter 
stellte  sich unter verschiedenen Vcrsuchsbedingungcn  
bei der Chloriirlćisung auf:

a) 0,002640 g/com o) 0,002578 g/ę om
0,002647 „ 0,002578 „

b) 0,002546 „ fi) 0,002558 „
0,002546 „ 0,002562 „

bei der salpetereauren Losung auf:
a) 0,002626 g/ccm 0) 0,002554 g/ccm

0.002626 0.002555; „
b) 0,002553 „  d) 0,002568 „

0,002547 „ 0,002568 „
bei der schwefelsauren Losung auf:

a) 0,002710 g/ccm c) 0,002627 g/com
0.002710 „  0,002626 „

b) 0,002615 „  d) 0,002627
0,002619 „ 0,002623 „

Bei allen Versuchen wurden etwa 5  g  Zinkoxyd
in aufgeschlammtcr Form im UeberschuB zugegeben. 
Bei a wurden erst 10 ccm Permanganat hinzugefiigt, 

und dann wurde kubikzentimeterweise bis zur 
Rosafarbung titriert.

Rei b wurden zuerst 40 ccm der Mangansalzlosung 
m it uberschussigem Permanganat versetzt und 
der UeberschuB m it der entsprechenden Man
gansalzlosung zurucktitriert.

Bei c wurde in gleicher Weise verfahrcn.

Bei d wurden die bei c erm ittelten Mengen Per
manganat den entsprechenden Mangan?al7.- 
losungen auf einmal zugesetzt.

Es geht aus diesen Versuchen hervor, daB der 
nach und nach erfolgte Zusatz von Permanganat 
(siehe a) wegen zu geringen Pcrmanganatverbrauchs 
einen zu hohen Titer ergibt. Wenn Permanganat im  
UeberschuB zugesetzt und m it der entsprechenden  
Mangansalzlosung zurucktitriert wurde, so ergab sich  
eine befriedigende Uebereinstimraung m it den Ver- 
suchen, bei denen die nStige Permanganatmenge auf 
einmal zugesetzt wurde. Auffallend ist jcdoch, daB 
bei der Yerwendung von M angansulfatlosungen der 
X*ter durchweg zu hoch ausgcfallen ist infolge ge- 
ringeren Permanganatverbrauches.

* Zeitschr. f. au&L Chemie 1881, S. 277.

Bei einer weiteren Versuchsreihe erfolgte
1. der Permanganatzusatz bis zur Farbung,
2. der Perm anganatzusatz in geringera Ueberschul 

der dann bis auf farblos zurucktitriert wurd
a) m it geringem UeberschuB von Zinkoxyd,
b) m it groBem UeberschuB von Zinkosyd.

Der Mangantiter fiir 1 ccm ergab sich zu:
MnnganchlorUr- Mangannltrat- łlangansnlfat

losung ldsung UJsung
1. a) 0,002022 0,002004 0,002041

0,002014 0,002004 0,002022
b) 0,002041 0,002022 0,002141

0,002037 0,002016 0,002100
2. a) 0,002000 0,002000 0,002012

b) 0,002012 0,002002 0,002043
Der aus Natrium oxalat berechnete Titer crgal 

sich zu 0,00199 g  Mn fiir 1 ccm.
Auch aus diesen Versuehen geht hervor, daB dci 

Permanganatyerbrauch in schwefelsaurer Losung zi 
niedrig ist und som it einen zu hohen Titer ergibt 
Wird Perm anganat im  UeberschuB liinzugefugt, sc 
ste ig t der Verbrauch, am  groBten ist der Verbraucl 
in salpetersauren Losungen.

Ein groBer ZinkoxydiibcrschuB vermindert den 
Verbrauch an Permanganat.

Weitere Versuchsreihen, die an vier Stellen mil 
den gleichen Losungen und Rcagenzien ausgcfuhrt 
wurden, erstreckten sich auf don EinfiuB der Art 
des Perm anganatzusatzes, der Anwesenheit von 
Zinksalzen, der Anwesenheit von Alkalisalzen und 
der Menge des Zinkoxydzusatzes. Die Ergebnisse 
dieser Ycrsuchsreihen sind in Zahlentafel 2 wieder- 
gegeben.

Je  25 ecm Manganchlorflrlosung wurden
1. m it 0,5 ccm Salpetersaure ( 1 :1 )  versetzt und auf 

300 ccm verdtlnnt,
2. mit 10 ccm Salpetersaure (1 :1 ) versetzt, a u f  300 ccm 

verdtinnt, Zinkoxyd bis zur Trtibung und dana
0,5 ccm Salpetersaure ( 1 :1 )  hinzugcftigt,

3. wie 2, jedoch 10 ccm Salzsaure (1 :1 )  ansfcatfc der 
Salpetersaure hinzugesetzt,

4. wie 2; jedoch 25 ccm Schwefelsaurc (1 :5 ) anstatt 
der Salpetersaure hinzugesetzt,

6. wie 3" 1 ansta tt m it Zinkoxyd mit Sodalosung
7. wie 4! j  neutralisiert.

Dio Losungen wurden zum Sieden erhitzt und nach 
Zusatz von Zinkoxyd in geringera bzw. in groBeni Ueber
schuB

a) mit 25 ccm Permanganatlosung* auf einmal 
versetzt, kraftig geschtlttelt, aufgekocht und Per* 
manganatlosung tropfenweisc bis zur bleibenden 
Rotung hinzugefOgt. 

bl) m it 26 ccm Permanganatlosung unter Umscbut* 
tein,

b2) mit 26 ccm Permanganatlosung ohne Umschflttelfl 
versetzt, hierauf kraftig geschtlttelt, au fg ek o ch t 
und mit Manganchlorflrlosung zurflektitriert. 

Zinksulfat wie Natrium sulfat enthaltcnde Ló* 
sungen erfordem  durchweg einen geringeren P?r' 
m anganatverbrauch; den hóchsten Yerbrauch zeigen 
die nitrathaltigen Losungen. Auffallend ist noch, dali 
bei Zusatz von Permanganat im  UeberschuB uud

* Wo 25 ccm sehon bleibende Rotung verursachte, 
wurden nur 24 ccm Permanganatlosung zugesetzt.
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Zuriicktitrieren m it Man- 
ganchloriirlosung die sul- 
fathaltigen Losungen einen 
noch geringeren Permanga- 
natverbrauch orforderten 
ais bei Zugabe der Haupt-* 
menge des Permanganates 
und Titration bis zur blei- 
bendenRotung; es spricht 
hierbei yielleicht der Um - 
standrait, daB das scliwie- 
rigere Erkennen der End- 
reaktion, wie in der FuB- 
note angegeben, leicht zum 
Uebertitrieren yeranlaBt, 
wodurch ein Fehler im  
ciuen Fali nach der posi- 
tiven, im anderen Fali 
nach der ncgativcn Seite 
hin eintritt. Ein groBer 
ZinkosydiiberschuB ver- 
minderte bei schwefelsau- 
rer Losung gleichfalls den 
Permanganatverbrauch; 

bei nitrat-und chloridhalti- 
genLosungen ist ein groBer 
ZinkoxyduberschuB nicht 
von wesentlichem EinfluB.
\on anderer Seite konnte 
ebenfalls festgestellt werden, daB m it steigendem  
Natriumsulfat- bzw. Zinksulfatgelialt der Permanga- 
natrerbrauch sich verringerte, wie aus Zahlentafel 3 
liervorgeht.

Es wurden jo 50 ccm einer durcli Reduktion von 
Permanganat mit Salzsaurc erhaltenen salzsauren Man- 
?anchloriirlo3ung benutzt, die nach Verdiinncn m it 
300 ccm Wasser und un ter Anwendung von 10 g Zink- 
w d  bei der T itration 28,40 ccm Permanganatlosung 
TObrauchten.

Zahlentafel 3. V e rsu c h se rg e b n is s e .

Zahlentafel 2, Y e rsu c h se rg e b n isa e .

w3

£
M

N

cl •
5 «
C «§ 3 
S §
o

•y
3

i
V
»-

Y e r b r a u c h t e  P e r m a n g a n a t l o s u n g  in  ccm : 

Neben M anganchlorlir sind folgende Salze zugegen:

keine

1.

Zinknitrat Zink-
chlorid

3.

Zinksulfat
i .

N atriutn-
n it r a t

5.

Natrium-
chlorid
■ . .

Natrium*
sutfat

7.____

a) A 25,10 25,20 25,00 25,00 25,25 25,05 25,00
NJ B 25,10 25,20 25,15 25,00 25,20 25,10 25,15
«8m 0 25,05 25,35 25,10 25,00 25,30 25,15 25,00
3N"3 D 25,10 25,30 25,20 25,00 25,15 25,05 25,15

X b>) A 25,20 25,25 25,20 24,05 25,25 25,05 24,55 :
O B 25,15 25,25 25,05 25,05 25,05 25,15 24,95 |
2 C 25,10 25,30 25,10 24,70 ’ 25,25 25,15 24,55 iN
t-i D 25,10 25,25 25,30 24,70 24,80 25,15 24,90 ■
otocl b2)

/
A 25,15 25,25 25,00 24,55 25,30 25,15 24,70 .

t- B 25,15 25,10 25,10 25,05 25,00 25,15 24,80 j
O C 25,15 25,35 25,15 24,65 25,30 25,20 24,60

D 25,25 25,25 25,30 25,20 25,10 25,10 24,95 |

a) A 25,05 25,35 25,05' 24,70 25,25 25,05 24,7(1
B 25,25 25,15 24,75 24,50 25,20 24,80 24,50

cj C 25,10 25,30 25,05 24,55 25,25 25,05 24,35 ;
1 00 D i N D 25,10 25,20 25,15 24,55 25,20 25,20 25,00 |

'd>> b1) A 25,25 25,25 25,05 24,65 25,30 25,05 24,15 :
Xo B 25,25 25,20 24,90 24,70 25,30 24,95 24,70 !
H C 25,30 25,25 25,10 24,55 25,30 25,10 24,25
N X) 25,20 25,25 25,10 24,55 25,10 25,00 24,05
u

i <3 b2) A 25,25 25,25 25,00 24,65 25,30 25,10 24,30
1 2 B 25,20 25,30 25,05 24,95 25,40 24,70 24,40
i o C 25,20 25,30 25,05 24,50 25,25 25,05 24,20

D 25,20 25,25 25,15 24,60 25,15 25,20 24,65

Bd AnwescnheitTon

Ver- 
brauchto 
Perman- 
ganat- 
ISsuag 

ccm

Bel A uwescnheit vou

Yer- 
brauch te 
Perm an- 
ganat- 
lHsung

ccm

1- 0,1 g Na- f 
triumsulfat | 

2. 1,0 g Na- C 
triumsulfat \  

3- 1,5 g Na- ( 
triumsulfat  ̂
2,0 g Na- J 
triumsulfat ( 

5- 2,5 g Na- | 
triumsulfat (

28,40
28,35
28.23
28.25
28.23
28.25
28.15 
28,18 
28,13
28.15

0 ,1  g Z inksulfat J

1 .0  g  Zinksulfat J

1.5 g Z inksulfat j

2.0 g Z inksulfat j

2.5 g Z inksulfat J

28,35 
28,40 
28,15 
28,10 
28,10 
28,10 ; 
28,00 ! 
28,05 
28,00 
27,95

Ueberdies wurde bei diesen Versuclien wiederholt 
die Beobachtung gem acht, daB sich aus Sulfat- 
lósungen der M angansuperoxydniederschlag schwer 
absetzt, und daB dadurch die Erkennung des End- 
punktes wesentlich erschwert wird. D a nun in den 
meisten Fallen Chlorid- bzw*. Nitratlosungen zur 
Titration gelangen, ist es ratsam , yon  SulfatlOsungen 
flberhaupt Abstand zu nehmen.

Wie aus nachstehcnder Yersućhsreihe zu ersehen 
ist, hat auch die T e m p e ra tu T  der Manganlosung 
auf das Ergebnis der Titration einen wesentlichen  
EinfluB. Bei einer Fliissigkeitsmenge von 250 ccm  
wurden bei einer Manganchloriirlosung unter gleich- 
bleibendem Zinkoxydzusatz im M ittel verbraucht bei:

O =  32,00 ccm Permanganatlosung 
0 =  32 ,275 ,,

5 0 '
60°
7 0 “ C = 
S0° C = 
90 0 C = 

100° 0  =

32.60 
: 32,59

32.60 
32,75

A, B, C, D bemerken, daB sich der Niederschlag
i Amresenheit von Sulfaten schlccht absetzt und der 

•a< punkt der Titration schwer festzustellcn ist. D be- 
wit, daB sich bei b 1) haufig eine dOnno braune H aut 

der GefaBwandung festsetzt, welche die FlUssigkeit 
etsciieinen liiBt.

Weitere Versuche iiber den EinfluB der Tem 
peratur auf den Permanganatverbrauch hatten nach- 
stehendes Ergebnis:

Jo 25 com ManganchlorOrlosung (1 ccm cntsprcchend
0,001 g Mn) wurden mit Zinkoxyd im geringen Ueber
schuB reraetzt und auf etwa 400 ccm verdUnnt.

a) bis rosa titriert:
bei 50 0 C 24,9 ccm Pcrmanganatverbrauch
„ 60 ® C 25,0 „
„ 70 0 O 25,05 „
„ 80° C 25,1 „
„  90° C 25,1 „
„ m ^ C  25,1 „
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b) UeberschuB zurflektitriert m it ManganchlorOr- 
losung:

bei 50 0 C 24,85 ccm Permanganatverbraucli 
„  G 0°C  24,95 „
„  70 • C 25,00 „
„  80 « C  26,10 „
„ 90 ° C 2ń,10 „
„ 100 0 C 25,10 „

Mit stoigender Tem peratur waohst der Permanganat- 
verbrnuch und bleibt von 80 ° C an  konstant.

Der Unterschied im Permanganatverbrauch ist 
bei diesen Vcrsuchsreihen nicht so groB wie bei den 
oben erwahnten. Es m ag dies seinen Grund haben 
in der groBeren Yerdiinnung; anderseits ttbt aucli die 
perstinliche Arbeitsweiso einen entschiedenen E in 
fluB auf den Permanganatverbrauch aus.

Auch von anderen Seiten wurde bestatigt, daB 
der Permanganatverbrauch in kochenden Losungen 
seinen liochsten W ert erreicht.

Was nun den V e r d i in n u n g s g r a d  anbotrifft, 
bei dcm  die Titration erfolgt, so wurde festgestellt, 
daB bei steigender Yerdiinnung der Perm anganat- 
verbrauch bis zu einem gewissen Grade waohst. 
Versuche, die sich den zuerst genannten anschlossen, 
ergaben bei den gleichen Losungen folgende W erte: 
Bei ciner Verdi'mnung auf 50 ccm und Zusatz der 
Permanganatlosung auf einmal in die siedend heiBc 
LSsung wurden im  M ittel verbraucht 32,58 ccm.
Bei einer FlOssigkcitsmenge von 100 ccm wurden vcr

braucht ...........................................................................  32,05 ccm
bei ciner i  lOssigkcitsmcnge von 150 ccm wurden ver-

, b r a u c h t ................................................................. 32,75 Ccm
bei einer FlOssigkcitsmenge von 200 ccm wurden ver-

braucht ............................................................................ 32,75 ccm
bei einer Fltlssigkcitsmenge von 250 ccm wurden ver-

k r a u c l i t ............................................................................ 32,75 ccm

Bei weiterer Steigerung bis zu 500 ccm Wasser 
blieb der Pennanganatverbrauch derselbe.

Den an zweiter Stelle erwahnten Ycrsuchen iiber 
den EinfluB der Temperatur schlossen sich nach- 
stehende an tiber den EinfluB des Ycrdunnungsgrades.

Jo 25 ccm Manganchlorflrlosung wurden auf 50, 
75, 100 ccm usw. verdi!nnt und mit Perm anganat titriert.’ 

T iter der Permanganatlosung: 1 ccm =  0,001 g Mn
YcrdUunungs- Verbrauchtps Permanganat

grad I. 11.
e<an ccm ccm
50 24,7 21,7
75 24,75 24,7

100 24,8 24,8
125 24,9 24,85
150 24,9 24,85
200 25,0 24,95
250 25,0 25,0
300 25,05 25,1
400 25,1 25,1
500 25,1 25,1

E rst bei einer Yerdunnung von 300 ccm ab wird 
der hSchste Perm anganatverbrauch erzielŁ

\  on anderer Seite wurden Verdunnungsgrade von  
150 ccm bzw. 500 ccm  gewiihlt und hierbei wesent- 
liche Untersohiede nicht festgestellt. Immerhin ist 
es vorteilhafter, m indestens auf 300 bis 4"0 ccm  
zu verdtinnen, damit bei groBem Permanganat-

zusatz die zu titrierendo Losung nicht zu stark 
abktililt, da, wie oben gezeigt, der Permanganat- 
verbrauch m it zunehmender Temperatur der zu 
titrierenden Losung steigt.

Die vorstehendcn Versucho sind siłmtlich mit 
eisenfreien Losungen ausgeftihrt worden; bei den 
nachfolgenden Versuchen wurden, um den Ein- 
flu B  d e s  E is e n n ie d e r s c h la g e s  festzustellen. 
steigende Mengen einer reinen EisenchloridlSsimg* 
hinzugefugt und der m it Zinkoxyd in mlBigem 
UeberschuB gefalltc Eisenniederschlag in der Flilssig- 
keit belassen.

Je  10 ccm Salzsiiure (1 : 1 ) mit 0 bis 2 g  Eisen in 
Form von Chlorid wurden m it und ohne Zusatz von je
25 ccm Manganchlorflrlosung auf rd. 300 ccm vcrdOnnt, 
zum Sicdcn eriiitzt und nach Zusatz von Zinkoxyd in 
geringem UebersehuC m it Perm anganat titriert:

a) bis zur Fiirbung,
b) UeberschuB zurflektitriert.

Zusatz von ohne STanpun- m it 25 ccin Mangan-
Eisea chlortli liisiing chlorUfttłsang

B ccm ccm
a b a 1)

0 0,05 0,05 24,05 24,20
0,2 0,05 0,10 24,10 24,25
0,4 0,10 0,15 24,15 24,25
0,6 0,10 0,20 24,15 24,35
0,8 0,20 0,25 24,25 24,45
1,0 0,20 0,30 24,30 24,55
2,0 0,35 0,40 24,45 24,70

2,5 ccm Eisencbloridlosung, entsprechend 1,5 g Eisen, 
wtjrdoa im 500-ccm-Kolben m it Wasser verdflnnt, mit 
Zinkoxyd gefiillt, bis zur Marko aufgeftlllt, durch troeknes 
Filter gegeben und jo 300 ocm titriert:

a) bis zur Fiirbung,
b) UeberschuB zurflektitriert.

Der Perm anganatverbrauch war in beidea Falfen
0,05 ccm, also derselbe wie bei den blinden Bcstimnmngen.

Aus dieser Versuchsreihe ist zu ersehen, daB mit 

steigendem  Zusatz einer manganfreien Eisenchlorid- 
losung der Yerbrauch an Perm anganat steigt. Wird 
der Eisenoxydniederschlag hingegen abfiltriert, so 
genugen wenige Tropfcn bis zur bleibenden Eosa- 
fiirbung. Wird der EisenchloridlOsung m it steigendem 
Eisengehalt eine gleichbleibende Menge einer Mangan- 
chlorurlosung hinzugefiigt, so steigt der Permanganat- 

verbrauch gleichfalls fast um  dieselbe GrfiBe, wie 
wenn kein Mangan zugegen ist.

Von anderer Seite erfolgte der Eisenzusatz in 
Form von reinem E isenoxyd, das m it Salzsaure zur 
Losung gebracht wurde. Aus den nachstehenden \  er- 
suchen ist gleichfalls zu ersehen, daB m it steigendem 
Eisengehalte derPerm anganatverbrauchsteigt, gleich- 
giiltig, ob die zu titrierendo Losung Mangan enthalt 
oder nicht.
1. T i t r a t i o n  o k n o  M a n g a n z u s a tz :

bciO gFo bei l g  Fe bei 2 g Fe

ohne

ccm 
K Mn 0*

ccm 
K Mn 0 ,

ccin 
K Mn CU

/ 0,0 0,2 0,40
\ 0,0 0,2 0,35

0,0 0,0 0,0
0,0 0,2 ~0,35 bis 0,4

* Eine manganfreie Eisenchloridlosung wurde her 
gestellt durch Ausathern einer salzsauren Losung von 
manganarmem FluBeisen.
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2. T itra tio n  m it  M an g an :
ccm 

Mn Cl. g Fo gebr. ccm 
KJlnOł

Unterschied
ccm

5.0
6.0

0,0
0,0

5.0 'l
5.0 / 0,0

6,0
5,0

1,0
1,0

5.2 \
6.2 / 0,2

5.0
5.0

2,0
2,0

6.3 \
5.3 /

0,3

Aehnliche Untersuchungen an anderer Stelle  
lieferten folgende Ergebnisse:

Je 10 cem Salzsaure und 300 bis 400 ccm Wasser 
wurden nach Zusatz yon 0 bzw. I g  und 2 g reinen 
Eisens, in Eorm yon Chlorid, zum Sieden erhitzt, m it 
Zinkoxyd in geringem UeberschuO yersetzt und m it Per- 
manganat titriert,
a) bis zur Rotung,
b) UeberschuO hinzugefiigt und mit Manganchloriir 

zuriicktitricrt.

Boi 1 war das zugesotzto Eisenehlorid durch Aus- 
sehiittcln mit Aethor goreinigt wordon, bei 2 aus reinom 
Eisenosyd yon Kahlbaum hergestellt worden.

Permanganatverbrauch Mchrverbrauch
nach Zusatz von

0 g Fe 1 g Fo 2 g Fo 1 g Fo 2 g Fe
ccm ccm ccm ccm ccm

0,05 0,25 0,40 0,20 0,35
0,05 0,30 0,70 0,25 0,65
0,05 0 35 0,40 0,30 0,35
0,06 0,20 0,30 0,15 0,25
0,05 0,30 0,60 0,25 0 56
0,05 0,30 0,45 0,25 0,40

M ittel: 0,23 0,42

0,05 0,30 0,46 0,25 0,40
0,05 0,50 0,70 0,46 0,65
0,05 0,30 0,60 0,25 0,55
0,05 0,30 0,50 0,25 0,45
0,10 0,45 0,70 0,35 0,60
0,05 0,40 0,70 0,35 0,65

Mittel: 0,32 0,55

1. Ohno Z u s a tz  y o n  M a n g a n c h lo r ii r lo su n g :
Pemianganafcyerbrauch 

bei Zusatz von
M ehryerbraucli 
bei Zusata von

0 g Fe 1 g Fe! 2 g Fe 1 g Fe 2 g Fe
ccm ccm ccm ccm ccm

a) bis zur Rotuug 0,08 0,26 0,29 0,18 0,21
0,08 0,29 0,35 0,21 0,27
0,08 0,28 0,34 0,20 0,26

Mittel: 0,19 0,25
b) UoberschuB

zuriicktitriort 0,05 0,25 0,36 0,20 0,31
0,05 0,27 0,38 0,22 0,33
0,05 0,25 0,40 0,20 0,35

Mittel: 0/21 0,33

2. M it Z u sa tz  v o n  10 ccm M a n g a n c h lo r ii r lo s u n g .
Fermauganatverbraucb Mehrverbraucti

bel Zusatz von bel /.*tsatz vou
0 g Fe 1 g Fe 2 g Fe 1 g Fe 2 g Fe
ccm ccm ccm ccm ccm

a) bis z. R o tungll,50  11,80 11,00 0,30 0,40
11,50 11,90 11,98 0,40 0,48
11,50 11,77 11,91 0,27 0,41

Mittel: 0,32 0,43
b) zuriick-

titriert . . 11,70 11,95 12,05 0,25 0,35
11,70 12,05 12,10 0,35 0,40
11,60 12,00 12,15 0,40 0,45

Mittol: 0,33 0,40
3. N a ch  A b f i l tr io ro n  dos E is o n n ie d e rs e h la g o s :

P erm anganatverbraucli 
le i Zusatz von

2 g Fe 
ccm

1 g  Fo 
ccm 

0,08 
0,08 
0,08

0,08
0,08
0,08

Der Endpunkt der T itration war des rotbraunen  
^iederschlages wegen schw er genau zu bestim m en; 
hierauf sind auch die teilweise erheblichen Hnter- 
scłiiede in dem Mehrverbraueh zuriickzufiihren. 
Man kann sich von dereingetretenen Rosafarbung am 
besten iiberzeugen durch Abliltrieren eines Teiles der 
Losung durch ein A sbestfiltcr.

In allen Fallen. wo vor der T itration der Eisen- 
niederschlag abfiltriert w u rd e, fand ein Perm an- 
ganatverbrauch von 0 05 bis 0,10 ccm sta tt. In 
den Eisenchloridlosungen war keine Spur von Chrom 
nachzuwcisen,

Von vierter Seite angestellte Versuche iiber den 
E influB d es E i s e n n ie d e r s c h la g e s  auf den Per- 
nianganatverbrauch hatten  nachstehendes Ergebnis:

0 bis 2 g Eisen in Form von Chlorid, durch Auflosen 
des reinsten Eisenoxyds von Kahlbaum  in Salzsaure er
halten, wurden mit 10 ccm Salzsaure (1:1) auf 300 ccm 
Wasser yersetzt und

1- ohne Zusatz von Manganchloriirlosung,
„  „  10 ecra Manganchloriirlosung titriert,

a) bis zur Rotfarbung,
h) den UeberschuB mit Manganchloriir zuriicktilriert;

3- nach Abfiltrieren des Eisenniederschlages titriert.

Auch aus diesen Yersuchen geht hervor, daB der 
Eisenniederschlag m it steigendem Eisengehalt stei- 
gende Mengen Permanganat verbraucht. E s erscheint 
daher geboten, den Eisenoxydniederschlag abzufil- 
trieren oder wenigstens bei Betriebsanalysen, wo 
m eist der Eisenniederschlag in der zu titrierenden 
Losung belassen wird, eine entsprechende Menge 
Pennanganat, die von dem einzelnen Analytiker be
sonders zu ermitteln ist, in Abzug zu bringen.

E in f lu B  fr e m d e r  M e ta lle .  Da nun viele  
Erze und fast alle Eisensorten bis zu den legierten 
Stahlen mehr oder weniger groBe Mengen fremder 
Metalle enthalten, wurde eine groBe Reihe von Yer
suchen angestellt, bei denen zu reinen Manganchlon.r- 
Eisenchlorid-Lósungen steigende Zusatze von J .fisnin- 
gen versehiedener Metalle gegeben wurden. D a einige 
der in Betracht kommenden Metalle, ais Chlorid- 
losungen hinzugegeben, durch Zinkoxyd gefallt wer
den, wurde femerhin untersucht, welchen EinfluB diese 
niedergesohlagenen M etalloxyde auf das Ergebnis 
ausiiben, und w ie sich die Losungen verhalten, wenn 
der Eisenniederschlag vor der Titration durch par- 
tielle Piitration entfernt wird.

Vor allen Dingen war hierbei der Gegenwart von  
C hrom  die groBte Aufmerksamkeit zu schenken, da 
ja, wie bekannt, Chromosyd sowohl in basischer ais 
auch schwach saurer Losung durch Permanganat zu 
Chromsftureoxydiertwird; vor allem kom m t auch noch 
hinzu, daB Chrom ein fast standiger Begleiter des Eisens
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Mil Cl,
50 ccin +
50
50
50
50
50
50

% Cr 
0,01 
0,05 

+ 0,10 
+  0,50 
+ 1,00 
+  5,00 
+  10,00

Zahlentafel 4. E in flu B  d es  C hrom s.
C h ro m z u s a tz  m it  1 g E is e n , t i t r i e r t  b is  z u r  R o tu n g .

ccm K Mn O4

Yerbrauchen 33,35
33.33
33.33 
33,95

34.00 34,40 34,10* 
39,80 41,30 43,30*
48.00 51,00 49,50*

— 0,15 fiir blindc Bestimmung =
— 0 1 5  „  „
— 0,15 „ „  „  =
- 0 ,1 5  „ „
— 0,15 „ „ „
— 0,15 ,. „
— 0,15 „ „  „

ccm KMnCU
33 ,2 0
33.18
33.18 

=  33,80
=  33,85 34,25 33,95* 
=  39,65 41,15 43.15* 
=  47,85 50,85 49,35*

ist. 50 ccm einer Manganchloriirlosuug verbrauchten 
olme jeden Zusatz anderer M etalle beispielsweise 
33,23 ccm einer Permanganatlosung. Mit steigenden 
Zusatzen von Chrom in Form einer Chromchlorid- 
losung bei gleichbleibendem Eisengehalt wurden die 
aus Zahlentafel 4 ersichtlichen Mengen dersclben 
Permanganatlosung verbraucht.

Wurde der Eisennicderschlag abfiltriert, so wurden 
fiir 50 ccm der Manganchloriirlosung bei einem Chrom
zusatz von 10 % 33,33 bzw. 33,30 ccm  Permanganat 
yerbrauclit. Wird bei Gcgenwart von Chrom der 
Eisennicderschlag nicht abfiltriert, so steigt mit 
wachsendem Chroingehalt derPerm anganatverbrauch; 
wird hingegen der chromhaltige Eisennicderschlag 
vor der Titration entfernt, so ist die verbrauchte 
Permanganatmengc fast dieselbe wie ohne jeden 
Chromzusatz. Bei Gcgenwart von Chrom in irgendwie 
nennenswerten Mengen ist demnach der Eisennicder
schlag unter allen Um standen abzufiltrieren.

Bei K o b a lt ,  das ais Begleiter des Eisens nur in 
geringen Mengen in Frage kommt, ergaben die Ver- 
suche, daB cin Gehalt von 0 ,5 %  bereits erhohend 
auf den Permanganatverbrauch wirkt, glciclw iel ob 
der Eisenniederschlag abfiltriert wird oder nicht. 
Ein Gehalt an N ie k e l  bis zu 5 %  war ohne EinfluB 
auf das Ergebnis bei Gegenwart sowie bei Abwesen- 
heit des Eisenniederschlages. Von den in legierten 
Stahlen vorhandenen Metallcn W o lfr a m , M o 
ly b d a n  und Y a n a d iu m  zeigte Wolfram gar keinen 
EinfluB auf die Titration, und bei den ublichen kleinen 
Zusatzmengen von Molybdan und Yanadium, die 
wenige Zehntelprozent kaum iibersteigen, lieB sich 
glcichfalls ein EinfluB auf die M angantitration bei 
Anwesenheit und bei Abwe3enheit des Eisennieder
schlages nicht erkennen, sofem  die letztcren beiden 
Metalle ais Molybdansaure bzw. Yanadiumsaure 
vorhanden sind.

K u p fe r  sowohl ais auch B le i ,  W is m u t ,  A n -  
t im o n ,  Z in n  und A r se n  sind in den Mengen, wie 
sie in Rohstoffen und Fertigerzeugnissen der E isen
industrie Yorkommen, ohne EinfluB auf den Per- 
manganatverbrauch. Wie yorauszusehen war, haben  
auch T ita n  und die E r d a lk a l ie n  keinen EinfluB

* Bei diesen Yersuehen wutde ein UebersehuB von
1,5 ccm Permanganatlosung gegeniiber der ohne jeden 
Zusatz ermitteltcn Permanganatmenge zugesetzt; diese 
Menge reichte jedoch nicht aus, und daher wurde weiter 
bis zur Rosafarbung titriert. Der E ndpunkt war hierbei 
schlecht zu erkennen, weil die durch die Osydation des 
Chromoiyds zu Chromsiiure bedingte Gelbfiirbung der 
Losung den Endpunkt der T itration nicht m it Sicherheit 
erkennen liefl.

auf das Ergebnis der Titration. Auch ein hoher Ge- 
halt an P h o s p h o r s i iu r e  erwies sich ais unsehadlich 
bei der M angantitration. Dieso Versuchc wurden 
zahlreich an yerschiedenen Stellen ausgefiihrt und 
die Ergebnisse von allen Seiten bestatigt. Stets er- 
forderte ein Chroingehalt bei Gegenwart des Eisen
niederschlages einen Mchrverbrauch an Permanganat. 
und cin K obaltgehalt erhohte diesen bei Anwesen- 
lieit und bei Abwesenheit des Eisenniederschlages.

Bei der weiterhin gestelltcn Frage: „ K an n  der 
th e o r e t i s c h o  W e r t  a u f  G ru n d  der ausge- 
fU h r te n  V e r s u c h e  b e i d er  M a n g a n titr a tio n  
n a c h  Y o lh a r d -W o lf f  e r r e ic h t  w o r d e n ? “ lag es 
nahe, eine reine, auch von kolloidalem Mangansuper- 
oxyd freie Perm anganatlosung m it sich selbst zu 
titrieren. Soli der theoretische Titer erreicht werden, 
so mussen zu einer abgemessenen und dann redu- 
zierten Permanganatlosung unter Beriicksichtigung 
der bei den blinden Bestim m ungen erhaltenen Zahlen 
genau zwei Drittel der angewandten Menge derselben 
Permanganatlosung yerbraucht werden.

Zu diesem Zweeke wurden je 75 ccm Perraan- 
ganatlosung (3 x  25 ccm) in einer groBen Porzellan- 
schale m it 25 ccm Salzsaure (1 :1 ,  von etwa 1,10 
spez. Gew.) zur Trockne gebracht und

1. m it 25 ccm Salzsaure (1 :1 )  aufgenommen,
2. zweimal m it je 25 ccm Salpeters&ure (1: 1> 

von etw a 1,20 spez. Gew.) zur Trockne ge
bracht und m it 25 ccm Salpetersaure (1 :1 )  
aufgenommen,

3. m it 25 ccm verdiinnter Schwefelsiiure (1 : i) 
bis zum Abrauchen eingeengt und m it 25 ccm 
yerdunnter Schwefelsiiure aufgenommen.

Nachdem man in einem groBen E r le n m e y e r k o l b e n  

die Hauptm enge der Siiure A) m it Zinkoxyd oder 
B) m it Natriumkarbonatlosung abgestumpft hatte, 
wurde auf etwa 350 ccm ycrdiinnt, zum Sicden 
erhitzt, Zinkoxyd in geringem UebersehuB^ und 
hicrauf a) 50 ccm  Perm an gan atlosu n g  (2 X 25 ccm 
aus der P ipette), b) 51,5 ccm Permanganatlosung  
(2 x  25 ccm aus der P ipette und 1,5 ccm aus der 
Biirette) auf einmal hinzugefiigt, kraftig g e s c h u t t e l t ,  

eben aufgekocht und m it Manganchloriirlosung auf 
farblos titriert. Zum Abmessen der Perm anganat- 
I5sung wurde im m er dieselbe P ipette benutzt. Gleich
zeitig wurden blinde Bestim m ungen m it derselben 
Menge Reagenzien und unter sonst ganz gleichen 
Bedingungen ausgefiihrt, und die erhaltenen Zahlen 
in Abzug gebracht. D ie aus vielen Yereuohsreihen 
im M ittel gewonnenen Ergebnisse sind in Zahlen
tafel 5 zusammengestellt.
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Zahlentafel 5. T i t r a t io n  d e r  P c r m a n g a n a t lo s u n g  
m it s ie li s e lb s t .
I. II.

a h a b
Ccm cciii ccm ccm

1. 49,20 49,30 49,10 49,10
2. 49,75 49,75 49,80 49,78
3. 49,35 49,30 49,05 49,05
1. 49,40 49,25 49,25 49,33
2. 49,80 49,85 49,80 49,80
3. 48,70 48,40 48,87 48,53

Aus diesen Versuchen geht liervor, daB der theo- 
rctischc Wcrt nirgends erreicht wird; diesem am  
nachsten kommen die W erte bei den Versuchen in 
salpetersaurer Losung, wahrend die in schwefelsaurer 
Losung ausgefuhrten durchweg die niedrigsten Werte 
ergaben.

Yon anderer Seite unter denselben Bedingungen 
ausgefulirte Versuche ergaben fiir eine Chloridlosung 
folgende Werte:

a) Zusatz von 50 ccm zu der nur m it Z inkoiyd ab- 
gcstumpften Losung: 49,12, 49,12, 49,12 ccm.

b) Zusatz yon 51,5 ccm zu der nur m it Zinkoxyd ab- 
gcstumpftcn Losung: 49,0, 49,0 ccm.

jj c) Zusatz von 50 ccm zu der m it Natrium karbonat 
abgestumpften Losung: 49,50, 49,65, 49,57 ccm. 

d) Zusatz von 51,5 ccm zu der m it Natrium karbonat 
abgestumpften Losung: 49,57, 49,57, 49,45 ccm.

Bei der Titration einer N itratlosung ergaben sich 
unter gleichen Ycrhaltnissen:

a) 49,75 49,75 49,75 ccm
b) 49,67 49,67 49,67 „
e) 49,82 49,82 49,80 „
d) 49,65 49,65 49,65 „

und bei einer Sulfatlósung:
a) 48,75 48,70 48,50 ccm
b) 48,73 48,89 48,78 „
c) 49,20 49,25 : 49,20 „
d) 49,10 49,00 48,90 „

Das Endergebnis ist im wesentlichen dasselbe 
bei den vorhcrgehenden Vcrsuchen.

In der gleichen Richtiing von dritter Seite an- 
gestellte Versnche hatten nachstehende Ergebnisse: 

A) Die Siiure wurdo mit Zinkoxyd im UeberschuB 
abgestumpft und die Losung a) bis zur Rotfarbung 
titriert, b) iibertitriert und der UeberschuB zuriick- 
titriert. a b

ccm ccm
1. salzsaure Losung 49,20 49,30 49,35 49,35
2. salpetersaure Losijng 49,30 49,35 49,70 49,70
3. schwefclsaure Losung 49,20 49,00 48,30 48,20

_B) Die Saure wurdo in der Hauptmenge mit N atrium 
karbonat abgestumpft und die Losung dann m it 
Zinkoxyd im UeberschuB versetzt, worauf a) bis 
zur Rotfarbung titriert, b) iibertitriert und der 
UeberschuB zurucktitriert wurde.

a  • b
. .cctn ccm
“ 5(1 ®aure Losung 49,00 49,05 49,25 49,35
~ salpetersaure Losung 49,50 49,40 49,00 49,05
3- schwefclsaure Lisung 47,50 47,50 48,10 48,20

Die niedrigsten W erte wurden auch hierbei in 
'fhwefelsaurer Losung erhalten.

Je 50 ccm Perm anganatlosung wurden in einer 
?roBfn Porzellanschale mit 25 ccm Sal z saure ( 1 :1 )  zur 

ocknę gebracht und
1. mit 25 ccm Salzsaure (1 : 1) aufgenommen;
- m i t  25 ccm Salpetersaure (1 :1 )  abermals zur 

Trockne gebracht und m it 25 ccm Salpotcrsiiure 
(1 • 1) aufgenommen;

XVI.,,

3. m it 25 ccm Schwcfelsiiure (1 :4 )  bis zum Abrauchen 
eingeengt und m it 25 ccm Schwefclsaure (1 : 4) 
aufgenommen.
Darauf wurde, auf rd. 300 ccm verdiinnt, zum 

Siedcn crhitzt, Zinkoxyil hinzugefiigt und m it Perm an
ganatlosung titriert.

Arbeits-
Bis zur K dtung 

ti tr ie rt Ueberschufl zurUclctUricr
stelle wenig ZnO viel ZnO wenig ZnO viel ZnO

ccm ccm ccm ccm

1 / A- 
V Bi

32,65 32,65 32,55 32,50
32,90 32,85 ' 33,00 32,95

o 1 33,10 32,95 33,10 33,00
-  1 n. 33,25 33,30 33,30 33,25
.. /  A. 32,65 32,45 32,55 32,50
3- B. 32,60 32,SO 32,65 32,80
Wie aus diesen Ycrsuchen hcirorgeht, ist der 

Permanganatverbrauch in Sulfatlosungen der nie- 
drigste und in den Nitratlosungen am hochsten.

Es m ag hierbei nicht unerwahnt bleiben, daB 
die an crster Stelle wiedergegebenen Versuche 
unter den genauest eingehaltenen Bedingungen  
unter Aufsicht einer besonderen Unterkommission  
ausgefiihrt wnrden.

Aus samtlichen Versuchen geht liervor, daB der 
theoretische Verbrauch von zwei Drittel der an- 
gewandten reduziertenPermanganatlfisung in kcinem  
Falle erreicht wird.

In einer FuBnotc* des Berichtes iiber die Man- 
ganbestimmung der friiheren Chemikerkommission 
ist zwar erwahnt, daB unter bestimmten Bedingungen  
die Reaktion genau nach der Formel verliiuft, doch 
hat sich herausgestellt, daB bei den damaligen Yer- 
suchen weder der EinfluB des kolloidalen Mangan- 
superosydes in der Perm anganatlosung noch die 
blinden Bestimmungen beriicksichtigt worden sind.

Aus den vorstehenden Versuchsreihen lasscn sich 
nun folgende Schliisse ziehen:

Bei den blinden Bestim m ungen bewirkt ein ge
ringer wie auch ein groBer UeberschuB von Zinkoryd  
den gleichen Permanganatverbraucli, der m cist 
weniger ais 0,1 ccm betragt, aber naturlich bei der 
eigentlichen Titration in Rechnung zu ziehen ist.

Salpetersaure Losungen geben den hochsten  
Permanganatverbrauch, salzsaure einen etwas ge- 
ringeren und schwefclsaure Losungen den niedrig
sten Verbrauch. Bei Gegenwart von Sulfaten, wic 
Zinksulfat, Magnesiuinsulfat, Natrium sulfat, ergibt 
sich ein niedrigerer Permanganatverbrauch ais bei 
Anwescnheit von Ohloriden bzw. N itraten; letztere 
zeigen den hochsten Yerbrauch. Schwefclsaure 
Losungen und die Gegenwart von Sulfaten sind 
daher besser zu vermeiden; bei dem gew5hnlichen  
Analysengange hat man iibrigens auch fast immer 
mit Nitraten oder Chloriden zu rcchnen.

Ein geringer ZinkoxydtiberschuB bewirkt in 
schwefelsauren Losungen einen hoheren Perman- 
ganatverbrauch ais ein groBer UeberschuB. Bei 
Nitraten und Chloriden bleibt die GroBe des Zink- 
oxydiiberschusses ohne wesentlichen EinfluB auf das 
Ergebnis der Titration.

Der Yerdunnungsgrad der zu titrierenden Losung 
ist ohne wesentlichen EinfluB auf das Ergebnis; es

* St. u. E. 1891, Mai, S. 375.
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em pfiehlt sich aber, mindestens auf 400 ccm zu 
Y erdunnen, dam it bei der durch den Perm anganat- 
zusatz bewirkten Abkiihlung die Temperatur der 
Losung nicht zu sehr sinkt. Bei kochenden oder 
nahezu kochenden Losungen wird der hochste Per- 
manganatverbrauch erzielt.

“Wird die Perm anganatlosung in mehrmaligen  
Absatzen hinzugefugt, so erhalt man einen zu nie- 
drigen Permanganatverbrauch. “Wird die LOsung 
wahrend des ZuflicBens der Perm anganatlosung bc- 
st&ndig um geschuttelt, so erfolgt gleichfalls ein ge- 
ringerer Verbrauch an Permanganat.

F flgt m an dio durch einen Vorversuch erm ittelte  
Permanganatmengo auf einm al aus der Biirette  
hinzu, so ergibt sioh ein hoherer Permanganat- 
yerbrauch, wenn die Losung erst zum  Schlussc 
kraftig geschOttelt wird. D ic so erhaltenen W erte 
kom m en dem theoretischen W erte am nachsten und 
decken sioh fast m it denen, bei welchen das Per
m anganat im  Ueberschu3 zugesetzt und letzterer 
zuriicktitriert wird, gleichviel ob hierzu eine Man- 
gansalzlosung oder arsenige Saure Yerwendct wird.

Das Abfiltrieren des Eisenniedersehlages ist bei 
genauen Bestimmungcn immer erforderlich, abgesehen 
davon, daB es fast kein chromfreies Materiał gibt.
I lohere Gehalte an K obalt geben selbst nach dem A b
filtrieren des Eisenniedersehlages zu hohe W erte, doch 
tritt ein hoherer K obaltgehalt bei den Bestim m ungen  
der P rasis kaum auf; etwaigenfaOs muBte ein soleher 
vorher beseitigt werden. D ie anderen M ctalle iiben 
bei den in Betracht kommenden Mengen keinen 
EinfluB aus.

D a  d er  t h e o r e t i s c h e  W e rt d e r  T i t r a t io n  
n a c h  o b ig o n  A u s f i ih r u n g e n  n ic h t  e r r e ic h t  
w ir d , i s t  es e r fo r d e r l ic h ,  d ie  P e r m a n g a n a t  
ló s u n g  m it  e in e r  S u b s ta n z  v o n  g e n a u  er-  
m it t c l t e m  M a n g a n g e h a lt  e in z u s t e l l e n  u n d  
d ie  T i t c r s t o l lu n g  g e n a u  so  a u s z u f i ih r e n  w ic  
d io  T i t r a t io n  d er  zu u n t e r s u c h e n d e n  M c ta l l-  
lo s u n g e n . K a liu m p e r m a n g a n a t  h a t  s ic h  h ie r 
b e i w e g e n  s e in e s  h o h e n  R e in h e i t s g r a d e s  b e i  
v o r s t e h e n d c n  Y e r s u c h e n  g u t  b e w a h r t  u n d  
k a n n  d a h e r  a is  U r s u b s t a n z  f i ir  d ie  M a n g a n -  
t i t r a t i o n  n a c h  V o lh a r d -W o lf f  n u r  e m p fo h le n  
w erd en .

An dieser Stelle mogen noch einige wrgleichende 
Versuche m itgeteilt werden, die zur Bcstim m ung des 
Mangans in einem FluBeisen m it 0,07 % Kohlenstoff, 
m it einem Stahl von 0,40%  Kohlenstoff und m it einem  
Thomasroheisen in vcrschiedenen Laboratorien aus- 
gefiihrt worden sind. D ie Proben wurden in Salpeter-

saure gelflst, die Losung zur Trockne vcrdampft, 
der Riickstand scharf erhitzt und na?h dem Er- 
kalten m it Salzsaure aufgenommen. Die Titration 
erfolgtc 1. bei Gegenwart des Eisenniedersehlages,
2. nach dessen Abfiltrieren; a) unter Zusatz de3 
Perm anganats bis zur bleibenden Rotung, b) unter 
Zusatz von Perm anganat im UeberschuB und Ruck- 
titration des letzteren.

FI u Boise n m it 0,07 %  Kohlenstoff und 0,015 % Chrom.
I. II.

m it Niederschlag 
Versuchs- a b a  b Unterschied

Stello %  Mn %  Mn %  Mn %  Mn %
1 0,55 0,54 0,52 0,53 +  0,09 bis +  0,01
2 0,54 0,55 0,50 0,50 +  0,04 bis +  0,05
3 0,52 0,52
4 0,51 0,52
5 0,55 0,53 0,54 0,53 + 0,01 bis +  0,02

S ta h l  m it 0 ,40%  Kohlenstoff und 0,015%  Chrom.
I. II.

Versuchs- a b a b
Stelle %  Mn % Mn %  Mn %  Mn %

1 0,84 0,85 0,78 0,78 +  0,06 bis +  0,07
2 0,79 0,79 0,76 0,76 +  0,03
3 0,79 0,79 ±  0
4 0 80 0,81 — 0,01
5 0,85 0,85 0,83 0,83 +  0,02

T h o m a s ro h e is e n  m it 0 ,055%  Chrom.
I. II.

Y erauchs- n iit  KirferecWaS
s tc ile  a b  a b  Onterschlcd

%  Mn %  l i n  %  Md %  Mn %
1 1,26 1,29 1,18 1,19 +  0,08 bis +  0,10
2 1,20 1,21 1,18 1,18 +  0,02 bis +  0,03
3 1,24 1,19 +  0,05
4 1,21 1,22 + 0 ,01
5 1,27 1,27 1,21 1,22 +  0,05 bis + 0,Ub

Fernerhin wurde ein Ferromangan an ver- 
schiedenen S te llen  untersucht m it nachstehenden

Ergebnis.cn. a) Eisenniedcrscislak' b) mit Nlederscblag 
Yersuche- atfiltrierfc tltr le rt

stelle %  Mn %
1 82,40 82,42
2 82,56

( a 82,67 82,77
3 |  b 82,54 82,98

1 o 82,54 82,90
4 82,42 82,42
5 82,43 82,40

Abgesehen von Sonderstahlen und Legierungcn 
kom m t Chrom in den gew6hnlbhen H iitten erz eu g  
nissen nur in verhaltnismaBig geringen Mengen ' or. 
Fiir dio schnell zu erlcdigenden Betriebsanal)^ 
kann daher in den m eisten Fallen von einem 
filtrieren des Eisenniedersehlages Abstand genomraMi

werden. Chem ii trlom m isńon
des Yereins deutscher EisenhutUnleu

Die Hochofengasreinigung nach dem Verfahren Schw arz-B ayer.
Von Ingenieur F r i t z  H a r in g  in Brackcl.

I mmer mehr werden in den m odem en llu ttenw erken  
-*■ die Hochofen zu Kraftspendeni fiir die gesam ten  
anderen Betriebe. In der Ausnutzung der Gichtgase 
hat gerade das letzte Jahrzehnt eine groBe E n t
wicklung gebracht. Im groBen Um fange moglich

wurde sie erst, ais m an dazu iiberging, die Giehtgas 
von ihrem hohen Staubgehalt zu reinigen, um sie 
direkt in Gasmaschinen zu yerwenden. Auch w 
Cowper und Kessel wird die Rcinigung der Gaaft 
wenn auch m eist nicht bis zu solchem Feinheitsgraae
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wio fiir die Maschinen, immer 
inelir eingefiihrt, weil dadurch 
der Heizwert des Gases er- 
heblicli gesteigert wird. Man 
braucht daher weniger Gas 
fur dieselbe Leistung und kann 
den R est fiir andere Zwecke 
verwerten. Auf die Yorteile 
der Gasreinigung und die ver- 
schiedenen Fragen ist bereits 
an anderer Stelle dieser Zeit
schrift* eingegangen. Hier soli 
daran anschlieBend einanderes 
Yerfahren, das sich erst in 
letzter Zeit entwickelt und im 
Betriebe bereits gut bewahrt 
hat, beschrieben werden.

Bei der Gasreinigung nach 
dem Yerfahren S c h w a r z -  
B a y e r  erfolgt die eigentliche  
Rcinigung m ittels eines D es- 
integrators, aus dem das Gas 
durch einen Yentilator in 
einen W asserabscheider und 
weiter in die Leitung befor- 
dert wird. Bei der ersten Ver- 
suchsanordnung saCen Reini- 
ger und Ventilator auf einer 
gemeinsamen W elle, w ie es 
Abbildung 1 veranschaulicht. 
E s stellten sich jedoch fiir 
diese Bauart m anche Unzu- 
langlichkeiten heraus. E s war 
insbesondere schwer, sie an 
die vorhandencn Betriebs- 
m ittel anzupassen und gege- 
bene Verhaltnisse gut auszu- 
nutzen. Man ging daher 
dazu iiber, die drei Bestand
teile (Desintegrator, V entila- 
tor, W asserabscheider) bau-

*  V<rl. S t . u . E . 1 9 1 0 ,  1 7 . A u g . ,
S .  1 3 9 7  f f .

r ;

-5 5 0 0 — H
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Abbildung 3. Desintegrator, obcre Haube abgcnoraraen.

lichvollkom m en unabhangigvoneinander anzuordnen, 
wie es Abb. 2 zeigt, ein Plan einer Gasreinigungs- 
anlage [lir eine stiindliclie Leistung von 170 000 cbm, 
von der 100 000 cbm fein gereinigt wer
den. Dadurch wurde vor allem der 
Yorteil erzielt, daB die Drehzahlen der 
Desintegratoren und Ventilatoren ganz 
unabhiingig yoneinander wurden und 
sich so regeln lieBen, daB jeweils der 
beste Wirkungsgrad jedes Bestandteils 
erreicht werden konnte. Der Yerlauf 
der Reinigung ist nun nach Abb. 2 fol
gender: D ie  vom  Hochofen kommenden 
Gase treten aus der Rohgasleitung, 
ohne zuvor durch einen Hordcnwascher 
oder ahnlichen Yorkuhler geleitet zu 
werden, unm ittelbar in die Desintegra
toren, durchziehen diese nach dcm  
Gegenstromgrundsatz (Wasser- und Gas- 
eintritt vgl. Abb. 1) und werden dann 
von dem Yentilator in die Wasser- 
abscheider gedriickt. Hier teilt sich der 
Gasstrom; der eine Teil geht unm ittel- 
bar zu der Yerbrauchsstelle (Cowper,
Kessel usw.), wahrend das Maschinen- 
gas zwecks Feinreinigung in einen zwei
ten Desintegrator geleitet wird. Die 
Reinigung des Gases erfolgt also ledig- 
lich in Desintegratoren, dereń Bauart 
geniigend bekannt ist, Die gegenlaufig 
sioh drehenden Sohlagbolzen sind hier 
aus Nićkelnindstahl hergestellt (vgl.
Abb. 3), wodurch einerseits dem  Gas- 
durchgang der geringste Widerstand 
entgegengesetzt, also auch der Kraft-

geringen Oberfliiche am wenigsten 
Gelegenheit findet, sich an ihnen 
festzusetzen. Etwa sieli bildende 
Staubansatze werden, wenn sic 
eine gcwisse GroBe erreicht ha
ben, durch die Fliehkraft fort- 
geschleudert.

Die gegenlaufig arbeitenden 
Schlagbolzen haben zweicrlei zu 
erfiillen. Einmal sollen sie eine 
innige Vermischung des Wasch- 
wassers m it dem Gase herbeifuh- 
ren, zum andern das Wasser zu 
diesem Zweck fein zerstauben; 
und in der Tat ist die Zcrstśiu- 
bung eine derartig kriiftige, wie 
sie weder von einer Streudiisc 
noch durch irgend einen andern 
Apparat erreicht wird. Oeffnet 
man den Deckel der Haube, su 
sieht man einen selir feinen Was- 
sem ebel, der don ganzen Raum 
ausfullt, so daB alle darin befind- 

liohon Staubtoilchen von dem W asser benetzt und be- 
schwert werden miissen, und dann durch die Flieh
kraft ausgeschlcudert werden konnen. Dadurch

bedarf em iedrigt wird, anderseits der 
Gichtstaub wegen ihrer Gestalt und Abbildung 4. Desintegrator mit Motor gekuppclt.
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wird es moglich, daB selbst sehr heiBe Gase ohne 
vorherige Kiihlung in den Desintegrator geleitet 
werden konnen, ohne diesen der Verschmutzung aus- 
zusetzen. Es konnen daher die kostspieligen und 
platzraubenden Hordenwascher m it ihrem groBen 
Wasserverbrauch in W egfall kommen. Auch braucht 
bei dieser Zerstaubung nicht wie bei den friiheren 
Yentilatoren das Wasser auf die Umlaufsgcschwindig- 
keit gebracht zu werden, und die Wirkung ist pro- 
portional dem Quadrat der Geschwindigkeit, m it 
weicher Wasser und Schlagbolzen zusainmentreffcn. 
Durch Wahrung des reinen Gegenstromgrundsatzes 
wird weiter erreicht, daB die Gase 
auf ihrem Wege durch den D es
integrator immer reineres und 
kalteres Wasser antreffen, da- 
durch besser gereinigt und nahezu  
aut die Eintrittsteniperatur des 
Kiihlwassers abgekiihlt werden.
NaturgemaB wird hierdurch 
W asiemrbrauch und Kraftver- 
brauch erheblich verringert.

Der i\ntrieb der Anlage laBt 
sich den jeweiligen Betriebsver- 
haltnissen vollkommcn anpassen 
und erfolgt m eist elektrisch. D ie  
gegenlaufig sich drehenden Des- 
integratorwellen werden entweder 
mit dem Motor unm ittelbar gc- 
kuppelt (vgl. Abb. 4) oder von 
diesem mittels K etten (vgl. Abb.5),
Zahnrader o. dgl. angetrieben.
Der Reinheitsgrad der Gase ist 
abhangig von der eingespritzten  
Wassermenge in Verbindung m it 
der Drehzalil und schwankt bei 
den bis jetzt ausgefuhrten An
lagen nach der Vorreinigung zwi 
schen 0,06 und 0,15 g /ebin , nach 
der Feinreinigung zwischen 0,01 
bis 0,02 g/cbm  und darunter.
Der Druckunterschied der Gase 
betragt bei der Vorreinigung 40 bis 50 mm W S, bei 
der Feinreinigung etwa 200 mm W S. Fiir letztere war 
bei den ausgefuhrten Anlagen eine grOBere Druck- 
steigerung weder notwendig noch erwiinscht, weil 
fur die jeweiligen Zweeke die Brennerąuerschnitte 
auf diesen Druck cingerichtet waren. Daher hatte  
ein hoherer Druck durch Drosselung verringert 
werden mussen; auBerdem wiirde durch die viclen  
Undichtigkeiten an den Explosionsklappen, Staub- 
tnchtern usw. eine erhebliche Gasmenge verloren ge- 
gangen sein, was bei den unsichtbaren Gasen zu 
inanchen Unzutraglichkeiten gefiihrt hatte. Auch fiir 
^euanlagen ist es im Interesse der Betriebssicherheit 
nicht zweckmaBig, geringere Querschnitte und hohere 
Driicke zu wahlen. Ein Reinigungsgrad von 0,1 bis 
0t2 g/cbm ist fiir Cowper und Kessel vollkommen aus- 
reichend, zumal der Nutzen einer feineren Reini- 
gimg im Yerhaltnis zu den Mehrkosten der Fein

reinigung sehr gering ist. Der W asserverbrauch be
tragt zwischen 0,5 bis 1 1 f. d. cbm gereinigtes Gas, 
wahrend der Kraftverbrauch fiir 1000 cbm Gas sich 
nach Versuchen, dio an in Betrieb befindlichen An
lagen Yorgenom men wurden, fur die Vorreinigung 
auf 2,7 bis 3,2 PS, fiir die Feinreinigung auf etwa 
4 P S  boliiuft. Es ergaben sich z. B. bei der Oester- 
reichischen Alpinen M ontan-Gesellschaft in Dona- 
witz, wo eine Vorreinigung nach dem Vcrfahren 
Schwarz-Bayer von 45 00Ó cbm Stundenleistung 
in Betrieb ist, ais Durchschnitt einer Reihe von Ver- 
suchen folgendo Zahlen:

E intrittstem pcratur dor Gaso . 130 bis 200 0 C
A ustrittstem peratur der Gase . 39 „  4 2 0 C
Staubgohalt des Rohgascs . . 1,8 „  2 g/ebm
Staubgehalt des gereinigten

G a s e s ............................  0,07 „ 0,12 g/cbm
Waaserverbrauch ................... 0,56 „ 0 ,7 8 1/cbm Gas
Kraftverbrauch* fOr 1000 cbm

G a s ...........................................2,75 „  2,85 PS.
Die Gasreinigung nach dem Verfahren Schwarz- 

Bayer hat sich bisher im  Betrieb sehr gut bewahrt 
und innerhalb kurzer Zeit (noch nicht ganz zwei 
Jahre) eine gro Be Yerbreitung gefunden, so daB 
Anlagen nach diesem Verfahren von insgesam t 
33/< Mili- cbm stiindlicher Leistung ausgefiihrt oder 
in der Ausfiihrung begriffen sind.

* Der niedrige Kraf tverbrauch diirfte auf den goringen 
Staubgehalt im Rohgase zurUckzufUhren sein. Auf anderen 
Werken, auf denen dieser Staubgehalt erheblich hoher ist — 
unddasd tlrfte  d ieR egelscin—, steigt auch der Kraftver- 
brauch; es sind uns hohere W ert bekannt. D ie  Redaktion.

Abbildung 5. Desintegrator vom Motor mit K ette angetrieben.
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Umkehr-Block- und Profileisenwalzwerk der Skinningrove Iron Co.
(Hierzu Tafel 7 und 8.)

Das vor etw a Jahresfrist von der Deutschen  
Maschinenfabrik A. G. in Duisburg fiir dio 

Skinningrovo Iron Co. L td ., Carlin IIow, l i .  S. O. 
(Yorkshire), England, fertiggcstellto und dem Betriebe 
ubergebene Umkehr-Block- und Profileisenwalzwerk 
gehort m it zu den ersten Walzwerksanlagcn, deren 
mechanische Einrichtungen die Iland  des Arbeiters 
beinahe iiberflussig machen. Zum Antrieb des Walz- 
werkes dient ein 12 OOO-PS-Umkehr-Walzenzugmotor 
m it Ilgner-U m form er. Ueber die elektrische E in
richtung vgl. St. u. E. 1912, 1. Feb., S. 185/8. Im  
folgenden soli nur auf interessante Eiuzelhciten der 
WalzenstraBo selbst hińgewiesen werden. Dic An- 
ordnung des W alzwerkes ist aus Tafel 7 zu er- 
kennen; Tafel 8 zeigt einen Querschnitt und einen 
Langsschnitt durch die WalzenstraBo.

Der Antrieb der Bollgange wie die Anstellung 
der Błock- und Yorwalzcn usw. erfolgt durch Dreh- 
strommotoren, dagegen werden die Kantvorrichtungen, 
die Brainmenvetschiebelineale, die Ausriiekung der 
Hauptkupplung, die Ausbalancierung der Oberwalzen 
usw. auf Verlangcn der W erksleitung hydraulisch 
betatigt. In dem Walzwerke, wie es augenblicklich  
im Betriebe ist, werden etw a 300 t  fertige Profileisen 
in der cinfachen Schicht hergestcllt. D ie Skinuingrove 
Co. beabsichtigt jedoch, dio Leistung m it der Zeit 
auf das Doppelte zu erhShen. Dio hierfiir erfor- 
derlichen Yorkehrungen sind gleich bjim  Bau der 
Anlage getroffen worden. W egen der in Aussicht 
genommonen YergroBerung hat man einstweilcn  
davon Abstand genommen, die BlockstraBe getrennt 
von dor FertigstraBo aufzustellen, sie vielraehr so 
angeordnet, daB beide zusammen durch einen ge- 
mcinschaftlichen Motor angetrieben werden. Bei 
der spater vorzunehmenden YergroBerung soli dann 
das Blockwalzwerk der FertigstraBe vorgelagcrt 
werden, wofiir der notwendigo P latz vorgeseheu ist. 
U m  ihn zu gewinnen, muBten die Tiefofen in ver- 
hiiltnismaBig groBer Entfernung, etw a 80 bis 100 m, 
von der je tz igm  BlockstraBe angelegt werden; das 
bedingt bei dem jetzigen Betrieb dic Einschiebung  
eines Zwischentransportes fiir die Blocke, und zwar 
werden sie von der Tiefofenanlage m ittels eines 
elektrisch verfalirbaren Blockkippjrs (s. Abb. 1) 
auf d^n Zufuhrrollgang gcbraoht, der sie zum Block- 
geriibt befordert Fiir das Blockwalzwerk ist eine 
schnellste Blockfolge von zwei Minuten Yorgcsehen. 
Berucksichtigt m an den zum  Aufnehmen und Ab- 
werfen des Blockes notwendigen Zeitaufwand, so 
ergibt sich, daB der Blockkipper seinen W cg in 
hochstens J/ 4 Minuten, also m it einer Fahrgeschwin- 
digkeit von etwa 2 m in der Sekunde, durcheilen muB. 
Um  diese hohe Geschwindigkeit erreichen zu konnen, 
muBte der sehr kriiftig aus StahlguB hergestcllts 
Wagen, der auf einem normalspurigen Gleise lauft,

m it einem 50-PS-Drehstrom m otor ausgerustet werden. 
D a der von dcm W agen zuriickzuli gende Wcg in 
Anbetracht der hohen Geschwindigkeit yerhiiltnis- 
miiBig kurz ist, so war es notwendig, den Kipper mit 
einer iiuBerst kriiftig wirkenden Backenbremsc aus- 
zuriisten, die durch einen Bremsliiftmotor mit etwa 
500 cm /kg H ubarbeit gesteuert wird und bei einer 
etwaigen Betricbsstorung oder aus irgendeinem 
anderen Grunde den W agen nahezu auf der Stelle 
zum Stillstand bringt. E s sind jedoch zur Aufuahme 
von etwaigen StoBen infolge Unachtsamkeit des 
Wagenfiihrers am Rahmcn des Zufuhrrollgaiiges 
noch zwei kraftigo Federpuffer angebracht.

Die Steuerung des fahrbaren Blockkippcrs erfolgt 
auf dcm halben W ege von derSteuerbiihne desBlock- 
walzwcrkes, auf der anderen H alfte von der Tief- 
ofenhalle aus. D ie Verstandigung der Steuorlcute 
beider Biihnen untereinander geschieht durch elek- 
trischo Klingelzeichen. Diese Einrichtung ist aus 
dem Grunde getroffen worden, weil die Kipp- 
bewegung auf den Rollgang nur von der Steucr- 
biihne des W alzwerks aus genau beobachtet werden 
kann, ebenso wie die Endstelluug des Wagens in 
der Ticfofenhalle nur von dem dortigen Steuermann. 
Die elektrisehen und die Kraftiibertragungs-Teile des 
Blockkippers sind vollkom inen staub- und wasser- 
diclit gekapselt. Das Gleis ist genau in der Ver- 
langerung tles Zufuhrrollganges angelegt. Dio eigent- 
lichc Blocktasche (K ippstuhl) wird mittels eines 
seitlich angeordneten Ffebels, an dem eine Rolle 
befestigt ist, auf dio Weise gekippt, daB diese Rolle 
zwanglaufig in eine schriige Fiihrung einlauft. Diese 
Schrfigfiihrung ist so gehalten, daB bei der Eiul- 
stellung dic Blocktascho sich um  etwa 4 5 0 nach 
vorwarts, aut den Zufuhrrollgang hin, geneigt hat, 
wobei der Blook auf die llo llen  hinabgleitet und 
nunmehr dem  Blockwalzwerk zugerollt werden kann. 
Die Stromzufuhrung erfolgt, wie aus der Abbildung 
ersichtlich, durch eine seitlich angeordnete Dreildter- 
Schleifleitung. Die Tiefofen werden, wie dies ncucr- 
dings schon mehrfach geschieht, durch Hochofengas 
geheizt.

Die aus Schm iedestahl hergestellten Bloekwalzen 
haben einen Durchmosser von 915 mm und eme 
Ballenlange von  rd. 2300 mm. Den gleichen Durcli- 
messer haben die Fertigwalzen, jedoch nur 2200 ram 
Ballenlange. Fiir die Hauptkupplung zwischen dem 
H auptantriebsm otor und dem  K a m m w a lz e n g c ru s t  

wurde eine hydraulisch ausriickbare Ortmann- 
Kupplung yerwendet. Das Kammwalzengcrust von 
1120 m m  Teilkreisdurchmesser hat die fiblichc voll- 
standig geschlossene Bauart und ist fiir Kalypsol- 
schmierung eingerichtet. Die Kammwalzen haben 
gerade, geschnittene, um  eine halbe Teilung y e r s e t z t e  

Zahne von  56  ~  Teilung. Das K a m m  w alzen g e ru s t
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iu Skinningrove rulit uicht auf Sohlplatten, sondern 
ist unmittclbar auf dcm Fundam ent gelagert und 
m it diesem durch kraftige Ankcr verbunden. Sow ohl 
das Blockwalzengeriist ais auch das erste Fertig- 
gerust ist fur eino H ochststellung der Oberwalzen 
von etwa 760 min, von Oberkanto Unterwalze bis 
Unterkante Oberwalze gerechnet, eingerichtct. Auf 
diese Weise ist erreicht worden, daB die W alzen 
ohne vorherige Entfcrnung der Einbaustucke aus- 
gewechselt werden konnen, was eine erhebliche 
Ersparnis an Zeit und Arbeit bedeutet. Die Einbau- 
stilcke werden in ilirer H ochststellung m it den an 
ihnen befestigtcn Haken in zu diesem Zwecko am  
W alzenstander angobrachte Oesen eingehakt. Da  
die Absicht besteht, hm und wieder auf dcm B łock- 
walzengeriist auch B .am m en bis zu 750 mm Breite  
auszuwalzen, wobei ein sehr groBer Hub fiir den 
Stauchstich der Brammen erfordert wird, so muBte 
schon aus diesem Grunde der Hub groBer genommen 
werden, ais sonst fiir Blockwalzwerke iiblich ist. 
Einstweilen sollen auf dcm W alzwerk Blocke von 
450 x  450 mm bei einem Stuckgewicht von etwa  
2500 kg yerarbeitet werden, jedoch ist das ganze 
Walzwerk in allen seinen Teilen so kriiftig ausgefiihrt, 
daB auch Blocke vom  doppelten Gewicht ausgewalzt 
werden konnen, ohne daB eino Ueberanstrengung 
des Walzwerkes dadurch zu befurchten ware. D ie  
Blockwalzen haben in der M itte eine Brammen- 
flachbahn, die sowohl zum Vorblocken ais auch zum  
Auswalzen benutzt werden kann. Dic Profilierung 
der Walzen ist aus Tafel 8 ersichtlich.

Bei der Angabe der jeweiligen Anstellung der 
Oberwalze des Blockgeriistcs ist man infolge des 
groBen H ubes der W alzen nicht m it einem einzigen 
Ziffcrblatte ausgekommen, sondern hat noch cin  
zweites hinzugeliigt und dio beiden Zifferblatter 
derart m it dem  Anstellmotor in Yerbindung gebracht, 
daB daa eine derselben die volleu ZollmaBo anzeigt, 
wahrend das andere dic Bruchteile vom  Zoll herab 
bis zu ‘/ . .Z o ll  angibt. Dic Anzeigevorrichtuug ist auf 
der Stcuerbuhnenseite des Walzwerkes ungefahr in 
Augpnhohe des Anstellcrs angebracht.

Die langen Rollgangsrollen sind aus Blechmanteln  
m it eingcschrumpftcn Boden, die Stufenrollen aus 
StahlguB und die kiirzeren Rollen aus GuBeisen, 
zum Teil auch aus StahlguB, hergestellt.

Die auf dem Blockwalzwerk ausgewalzten Blocke 
gelangen zu ciner hydiaulisch bctatigten Schere, um  
dort geschopft bzw. unterteilt zu werden. Dio hochste  
Schnittfahigkeit dieser Schcre ist berechnet fiir 
Blocke von 400 x  400 mm. S ie arbeitet m it beweg- 
lichen Messern, von  denen das untere den eigent- 
lichen Schneidvorgang vollf(ihrt.

Der Ablaufrollgang zeichnet sich vor anderen 
durch eine besondere E igentum liehkeit aus. E s  
wurde namlich dicht hinter der Blockschere cin  
kurzer, m it enger Rollentcilung versehener Rollgang 
cingefiigt, der durch eine hydraulischc Yorriehtung 
um etwa 600 mm in seiner Langsrichtung yerschoben 
werden kann, wie aus den Tafeln 7 und 8 ersichtlich
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ist. D iese Neucrung verfolgt den Zweck, die von 
der Schere abgeschnittenen Abfallenden der aus- 
gcwalzten BlOcke unmittelbar und selbsttatig durch 
Yerm ittlung einer Rutsche in bereitstehendc Schrott- 
wagen hinabgleiten zu lassen. Ist einem Błock unter 
der Schere das unbrauchbare Kopfftnde abgeschnitten, 
so bewegt sich der kurze Rollgang vorwarts und gibt 
hierbei einen Zwischenraum frei, durch den das 
AbfaOende abrutschea kann. Sobald dies geschehen 
ist, kehrt der Rollgang wieder in seine alte Stellung 
zuriick und ist jetzt bereit, die guten Blockteile auf 
den anschliefienden Transportrollgang weiter zu 
befordern. Ist auf diese W eise das letzte brauchbare 
Blockstiick fortgeschafft, so wird das beweglichc 
Rollgangsstiick wieder vorgeschoben und in dieser 
Stellung so lange festgehalten, bis das unbrauchbare 
Schwanzendc ebenfalls durch den Zwischenraum in 
den Schrottwagen abgerutscht ist, der so groB 
bemessen ist, daB er siimtliche Abfallenden einer 
Arbeitsschicht aufnehmen kann. Der W agm  ist 
fahrbar auf einem normalspurigen Eisenbahngleise, 
das in einem unter der H iittenflur hergestellten  
K anał verlegt ist. Er kann von einer Lokom otive 
herausgezogen und, nachdem er auf dem Iliittenhofe  
entleert ist, wieder unter die Rutscho gefahren werden. 
Die Einrichtung kann im Bcdarfsfalle auch dazu 
benutzt werden, kurz geschnittene Błock- oder 
Brammenteile zu verladen.

Yor der Blockwalze ist eine hydraulisch betatigte  
Blockkant- und Verschiebevorrichtung m it heb- und 
senkbaren parallel gefiihrten Kantspitzen eingebaut, 
H inter der W alze ist dieselbe Einrichtung yorgesehen, 
einstweilen aber noeli nicht ausgeflihrt worden. 
Jedoch sind die Fundamente bereits so weit vor- 
bereitet, daB die Yorrichtung jederzeit eingebaut 
werden kann. AuBerdem sind vor und hinter der 
W alze hydraulisch betatigte Brammen- bzw. Block- 
fiihrungslineale eingsbaut, von denen jedes einzelnc 
Lineal fiir sich gesteuert werden kann. Ebenso be- 
finden sioh auf beiden Seiten der WalzenstraBe Seil- 
schlepper zum  Verschieben des W alzgutes von einem  
Geriist zum anderen.

Am  Schienenvorgerust, d. h. am m ittleren Geriist 
der StraBe, sowie am  Schienenfertiggeriist sind Kant- 
Yorrichtungen nach System  und P aten t E vans & 
Lewis eingebaut. Diese Vorrichtungen konnen 
sowohl an Blockwalzwerken ais auch an Vor- und 
Fertigwalzwerken zur Anwendung kommen. Sie 
unterscheiden sich vor anderen Blockkantern da
durch, daB jeder W endekopf m it ciner oder mehreren 
Platten Ycrsehen ist. D iese konnen m ittels einer 
entsprechenden Anzahl von Yorsprungen an den 
W endekopfen um ihre Zapfen gedreht werden, 
wodurch das W enden des Blockes hervorgerufen wird. 
Eine besonders angeordnete StoBvorrichtung zwingt 
hierbei die P latten  zum Festhalten des Walzgutes. 
Beim  Walzwerk Skinningrove haben die Kanter die 
Aufgabe, sowohl die prisinatischcn Stabe auf dem  
Yorgeriist und dic Schienen fiir den Stauclistich am  
Fertiggerust zu kanten ais auch das W alzgut yon

einem Kaliber zum  andern zu verschieben-. Dic 
Anordnung diesor Kantvorrichtungen ist aus der 
Abb. 2 zu ersehen.

Die oberc Kupplungsspindel zwischen dem Kamm- 
watzengerust und dem  Blockwalzengerust ist auf 
W unsch der W erksleitung nach der ihrem Direk
tor II. C row o in Skinningrovc patentierten Bauart 
ausgefuhrt. E s ist dieses eine Zwischenart einer 
Gelenkbolzenkupplung und der sehr haufig ange- 
wendeten K ennedy-Spindel. Sowohl diese Kuppel- 
spindel ais auch die lange zwischen dem Block
walzengerust und dem Schienenvorwalzgerust sind 
hydraulisch ausbalancicrt. Dagegen wird die kurze 
Spindel zwischen den beiden letzten Geriisten, dem 
Schienenvonvalz- und Fertiggerust, m ittels Gewick ten 
ausbalanciert, Im  Gegensatz zum elektrisch angestell- 
tenVorvYalzgeriist wird d a s  Fertiggerust von Hand auł 
MaB eingestellt; der groBte Hub ist dabei 250 mm.

Die W arm bettcn des Walzwerkes sind mit aus- 
gedchnten Seilschlepperanlagen in ublicher Bauart 
versehen. U m  eine groBere Leistungsfiihigkeit zu 
erzielen, wurden diese Seilschlepper in doppelten 
Gruppen derart angeordnet, daB die eine Gruppe 
dauernd das iiber den Sagenrollgang ankommsnde 
fertige W alzgut auf das W armbett aufschleppt, 
wahrend die andere Gruppe das Verteilen desselben 
auf dem W arm bett und das Abschlcppen auf den 
Ablaufrollgang besorgt.

Fiir etwaige Ausbesserungsarbeitcn an denWalzcu- 
geriisten und zum Auswechseln der Walzen steht 
ein iiber allen drei Geriisten Ycrfahrbarer 50-t- 
Laufkran m it rd. 21 m  Spannweitc zur YeriOgaug-

Die ursprunglich geforderte L e is tu n g s fa h ig k e it  

von 250 bis 300 t in der einfachen Scliicht wird jetzt, 
nachdem die W alzm annschaft m it den neuen Em- 
richtungen vollkom m en vertraut ist, trotz des un- 
giinstigen Walzprogramms nicht nur glatt b c w a ltig i-  

sondern ist schon mehrfach bedeutend u b e r s e h r i t t u i  

worden, so daB sie sich jedenfalls bis auf 500 )h 
C00 t  in Schiffbaum aterial und E is e n b a h n s c liie n u i 

steigern lassen wird. Zu berucksicktigeu ist hierbei 
immer, daB Błock- und FertigstraBe durch einen 
Antriebsmotor betatigt werden. Ais H a u p t e r z e u g n i s e  

des vorbeschriebenen W alzwerkes kommen 'W u 5 
winkel, unglcichschenklige und g le ic h s c h e n k l ig e  » 111 
kel in jeder vorkommenden GroBe bis herab w  
75 x  75 m m  in Betracht. Trotzdem das Auswa «' 
derartig kleiner Profile auf einem 915er Umk< >r 
walzwerk durchaus nioht vorteilhaft ist, so ist maj1 
dennoch hier dazu gezwungen, weil augenbuc ic i 
in Skiimingrove noch kein besonderes AVajCTer» 
dafiir yorhanden ist. AuBerdem werden auch E^en 
bahnschienen, vornehmlich Stuhlschienen, 8eJfa ' 
Es besteht spaterhin noch die Absicht, a u f  diese 
W alzwerk auch [ -  und I  -Eisen bis zu den gró 
Abmessungen herzustellen. . .

Im AnschluB an diese Beschreibung seien ei&t 
Angaben wiedergegeben, die H enry C row e in seia  ̂
Eroffnungsanspraehe vor dem CleYeland Insti 
of Engineers am  11. Novem ber 1912 iiber Betne -
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ergebnisse und -erfahrungen an der elektrisch an- 
getriebenen WalzenstraBe in  Skinningrove naoh 
Unterlagen von H u t c h in s o n  gem acht hat. Bei 
1,5 t-AusgangsblGcken betrug der Kraftbedarf fur 
W inkeleiśen 1 0 0 x 7 5  mm oder 87% x 87*4 mm und 
128 m  Lange rd. 60 K W /t; fiir Normalschienen  
von 30 kg/m  Gewicht war der Stromverbrauch 
der gleiche, obwohl die Yerliingerung bei den W inkeln 
70facli, bei den Sehienen nur 27fach ist. Es driickt 
sich darin der EinfiuB des Qucrschnittos und der 
W alztem peratur auf den Kraftbedarf aus. Doppel- 
kopfschienen erforderten nur 45 KW  fiir die t.

Besonders yorteilhaft hat sich das W alzen m it 
hohen GesoHfrindigkeiten erwiesen, d. h. bei einem

W alzendurchmesser von 915 mm m it 160 bis 1' 
Um dr./m in, entsprcchend einer Auslaufsgeschwindi' 
keit von rd. 8 m /sec. Ein ofteres Nachdrehen di 
W alzen bei diesen hohen Gcschwindigkeiten hat sic 
wider Erwarten nicht notig gemacht. Crowe fflh: 
das zuriick auf die B uhc und Sicherheit des elel 
trischen Antriebes, Verringerung des Spiels durc 
die besonderen Kupplungen, vor allem aber auf d« 
Herausschleudcin des W alzsinters bei diesen hohe 
Gcschwindigkeiten. Der Kraftverbrauch verringei 
sich beim schnellen AYalzen wegen der ErhOhun 
der mittleren W alztemperatur. Fiir die wirtschaft 
liche GroBe der Bliicke ist cin ganz bestimmter Wer 
erm ittelt worden.

Umschau.
Kokerei mit Gewinnung der Nebenerzeugnisse in Amerika.

In einem Yortrag iiber Neberiprodnkten-Koksofen* 
verhreitet sich W. E. H a r tm a n n  uber dio Eortschritte, 
welche die Nebenproduktengewinnung und der hier- 
fiir gebauto Koksofen, und insbesondere der Koppcrs- 
Ofen, in den letzten Jahren in Amerika gemacht hat. 
Bekanntlich war dort noch bis in die iteueste Zeit hinein 
die Ansicht rertreten, daB der Koks der Bienenkorbófen 
den der Koksofen mit Nebenproduktengewinnung hin- 
sichtlich der Gtite bedeutend ubertrafe. E rst nach der 
Studienreise der Kokskommission der Steel Cor]x>ration 
in Kuropa wandte man der Nebenproduktengewinnung 
ein groBeres Interesse zu, nachdem man sich in Deutsch” 
land vou der Vorzflglichkeit des in den Koksofen herge- 
stelltcn Kokses iiberzeugt hatte.

Da der Koksofen, welcher die Gewinnung von Ncben- 
produkten vorsieht, im Yergleich zum Bienenkorbofen 
sehr teuer ist, sucht man diesen so groB ais nur eben mSg- 
lich zu gcstalten, um einen moglichst groBen Durchsatz 
an Kohlen zu erziclen, desglciehen dio Zeit, welche die 
Kohle zum Entgascn braucht, sehr kurz zu bemessen. 
um die Baukosten je lonne  Kolis moglichst zu yerrin^ern 
und einen porigen und festen Koks zu erhalten. Auch 
werden jetz t bis 120 Oefen in eine Gruppe zusainmcn- 
gestellt, um die Bauplutze moglichst gu t auszunutzen. 
Mir groBe Oefen ist eine gleiclimaBige Beheizung un- 
erluBlich, um nicht teilweise unverkokte, teilweise flber- 
Terkokto und kleinstilckige Massen zu erhalten, ferner 
ist fiir die notwendigo hohe Tem peratur ein hochst feuer- 
festes Materiał erforderlich. In den Silikasteinen fand 
man cm hierzu gocignctes Materiał. Man h a t bereits 
Oefen m it 13 t  Kohleninhalt in Betrieb und will dic Gar- 
zeit, welche je tz t nur 1<> Stunden betrSgt, bis auf 12 Stun
den verkOrzen und die Oefen bis auf einen Inlialt ron
15 t  erweitern.

Ueber dic Haltbarkeit der Oefen konnen genaue Zahlen 
niclit gegeben werden, da hierbei der Alkaligehalt des 
Kohlenwasehwassers eine wiehtigo Rolle spielt.

Ein \Vaschen der Kohle ist in Amerika wegen der 
groBen Reinheit yielfach nieht notwendig und wird im 
allgemeinen nur bei sehwefelreiehen Kohlcn angewandt, 
Die Kohle wird allgemein lose in die Oefen gcfiilTt.

Nach Ansicht von Hartmann ist der Koks auf den 
sebragen Rampen unserer deutsehen Hiittenwerke nicht 
genOgend wasserfrei zu bekommen, man wendet deshalb 
m Amerika Kokslosehwagen an und loscht meist nieht 
vor den Oefen, sondern weiter abseits. Ein Wassergehalt 
roń — bis 4 ,, ist auf diese Weise leicht zu erreichen, 
ja, man garantiert rereinzelt 1 %  Hochstgehalt. Der 
Koks W ird ferner in Amerika rielfach nach dem Abloschen

* The Iron Age 1912, 11. Juli, S. 85ff.

bis auf^eine bestimmte GroBe gebrochen und gesiebt 
beror er in den Hochofen Yerwendung findet; mail hali 
das fiir sehr yorteilhaft.

Ais einer der Yorteilo des Ncbcnproduktenofens wird 
angefiihrt, daB das Koksausbringen 5 bis 10 % hoher isl 
ais bei Bienenkorbofen.

Die Einrichtung der Nebenproduktengewinnung hat 
in den letzten Jahren eine wesentlichc Vereinfachung 
durch EinfUhrung der direkten Ainmoniakgewinnunę 
erfahren. Die Marktlage der Nebenprodukte hat sich 
gleichzeitig wesentlich gebessert, da die Preise fiir sehwcfel- 
satires Ammoniak gestiegen sind und auch der Teer durch 
EinfOhrung der Dieselmotoren eine weitere wichtige Ab- 
satzquclle gefunden hat. Der Vortragende rerbrcitet sich 
noch iiber weitere Yorteile des Koppersschcn Gas- und
V erbundofeus in Deutschland. Letzterer wird mit Gichtgas 
geheizt, so daB das gesamte Koksgas fiir Łeuchtzirecke 
oder neuerdings zur Venrendung im Martinofen oder andere 
Zweeke frei wird.

In der anschlieBenden Besprechung wird darauf 
hingewiesen, daB Lagerkohle auf die Giite des Kokses 
nachteilig einwirkt, ferner bestatigt, daB durch kOreerc 
Garungszeit der Koks poriger und fester wird. Das 
Ammoniakausbringen geht durch die notwendige hóhere 
tem peratur zuriick, wahrend der Teer- und Naphthalin- 

gehalt <ler Gaso steigt. Die Erhohung des Koksausbringens 
bei den Nebenproduktenofen wird durch Yersuche in 
der P rasis ebenfalls bestatigt. Die Porositiit des durch die 
kiirzere Garungszeit erhaltenen Kokses ist wohl fiir dic 
Hochofen, dagegen nicht fiir die GieBereien erwflnscht.

Es wird weiter die W iehtigkeit einer guten Mischung 
bei Yerwendung rerschiedener Kohlcnsorten angefiihrt.

Interessant ist ferner die Anregung, ob man nicht 
bei den groBen Kosten der Nebenproduktengewinnung 
moglichst viel Koks in gewohnlichen Flaimnofcn unter 
VcrkOrzung der Garungszeit herstellen und die frei 
werdende Hitze zur Erzeugung von elektrischer Kraft
o. dgl. ausnutzen solle; das Verfahren diirfte bei dero 
t  ortfall des Gewinns fiir Nebenprodukte unwirtschaft- 
lich sein. P ic  Ursache der spaten Nebenprodukten
gewinnung in groBem MaBstabe in Amerika sueht mai ‘,l 
den hohen Baukosten und in der schlechteren frflheren 
Marktlage fiir Nebenprodukte zu finden.

Wichtig sind dic Versuehe, welche yon Hayg“°u 
zur Untersuchung des Kokses aus Bienenkorbofen und 
Koksofen unter Verwcndung derselben Kohle angeftihrt 
sind. Es wurde jc 1 t Koks, und zwar auserlcsene groBe 
Stiicke, yerwendet, und in eine mit einem a b n e h m b a re n  
Boden yersehene Bftchsc gebracht. Alsdann liefl nian 
den Koks 10 FuB hoeh auf eine ciserne Platte fallen 
und siebte ihn dann. Nun wurde alles geinischt und 
einer Druckprobe unterworfen, dann noehmals gesiebt
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uail der Koks iiber einer bestimmten GroBe ais Hochofen- 
koks angenommen.

Es ergaben sieli 76 bis Hochofenkoks bei Koks* 
ofen, 66 bis 68 %  Hochofenkoks bei Bienenkorbofen.

3)ie in dem Vortrag erwahnteii Verhaltnisse und An- 
sichten stimmen mit unseren Meinungen iiber die Koks- 
frage in Deutschland nicht in allem iiberein. So werden 
beispielsweise Ofenausbesserungen alle 4 bis 5 Jahre uuuin* 
gauglich notwendig* da das feuerfeste Materiał der Ofcn- 
sohle Und der unteren Wandungen durch den Druckkopf 
abgenutzt wird. Eine Abkttrzung der Garungszeit auf 
12 Stunden wird einmal wegen des hohen Preises fiir Silika- 
steine in Deutschland nicht zur Durchfiihrung kommen, 
ferner auch nicht wegen der durch die hohe Tem peratur 
hedingten Zersetzung des Ammoniaks, da eine gute Aus- 
nutzung der Nebencrzeugnisse die Jferstellungskosten 
des Kokses um 4 bis 5 .il vcrringert.

Auch hinsichtlich der GroBe der Oelen ist man bei 
uns vorsichtiger, da die Baukosten bei den zur Verwen- 
dung kommenden Silikasteinen zu hoch sind. Dagegen 
haben wir in Deutschland neuerdings gewohnliche Koks- 
ofen aller Bauart en bis 10 t Fassungsraum; die Yerbund- 
ófen von Koppers fassen sogar 12 t.

Die Bcfiirchtung einer iibergroBen Nasse im Koks 
fon scliriigen Kam pen kann zerstrcut werden. Bei vor* 
siebtigem Abloschen wird der Wassergehalt ebenfalls 
auf 2 bis 4 %  heruntergedrUckt, wenn man den Wasser
dampf der zu unterst liegenden Koksschicht zum Ab- 
loschen ausnutzt. Der groBe Vortcil des Ladens mit der 
Koksgabel ist die dadurch erzielte Reinheit des Kokses 
fiir den Hochofen. Beim Lóschwagen haftet dcm Koks 
der Feinkoks an; durch das erforderliche Sicbcn der Ge- 
samtmenge wird der Koks ofter gestiirzt und die Sieb- 
kosten werd n tcurer, da  bei uns nur—fiir die durch 
die Gabelfallenden kleineren Koksteile das Absieben be- 
notigt wird.

Ein Brechen des Kokses fur den Hochofen wird in 
Deutschland meines Wissens nirgends ausgefiihrt; fiir 
unserc Koks- wie Erzverhaltnisse d Orf te  dies Verfahren
— auch ganz abgesehen von seiner Kost- 
spieligkcit — wohl kaum einem deutschen 
Hochofncr cmpfehlenswert ersoheinen. Da- 
?<*gen ist ein Brechen der fiir die Koks- 
bereitung erforderlichen groben Kohlen- 
sorten nijtig. ln  Deutschland Ycrwendet 
fflan hierfiir Desintegratorcn. Auch ein 

aschen der Kohle ist in Deutschland fast 
unerlaBlich. Es cxistieren kaum Bezirke,
Wo mau aus ungewaschener Kohle einen 
guten Hochofenkoks erzielt.
V k '̂ra«e> man trockeneoder nasse 
vohle und eine oder mehrere Sorten Kohle 

'enrenden soli, wiirc dahin zu beantworten, 
dali man unbedenklich verschiedene Koh- 
ensortea und einen geringen Teil Flamm- 
ao len venvenden kann, doch ist eine gute
* ischung von der allergroBten Wichtigkeit,
Um die Koksgiite zu gefahrden; ferner 
'erwendet man die Kohle im allgemeinen 

einem Wassergehalt von 10 bis 12 %,
Ś?* a^e Falle geniigend Wasserstoff fiir 

dir £mmoniak.bi,<lung zu haben. Von den 
irekten Ammoniakgewinnungsverfahren 

Ve *** ^ie von Dr. Otto und Koppers an 
, e.r Spitze. Mit beiden werden gute Er- 
° p  erzielt, die bei Koppers tatsiichlich 
jtótwendige Destillation des durch Abkiih- 

,lg eutstehenden Kondenswassers nimmt 
gem mit in Kauf, da die Destillation 

i neuen Anlagen nur mit Abdampf 
■*ogt und das Yerfahren sich zu einem 

^ e ren  ausgebildet hat.
•^e Leuchtgasabgabe von Koksofen 

mehreren Jahren in Deutsch

land m it £roBem. Erfolg betrieben, neuerdings auch die 
Ferngasversorgung.

Die Versuche mit Bienenkorbkoks und Koks von den 
Ncbenprcduktenofen sind sehr lehrrcich und geben viel- 
leicht eine Handhabe zur Beurteilung des Kokses. Der 
jetzigc MaBstab hierfiir, der bekanntlich in der Asche- 
bestimmung liegt, ist kaum ausrcichend, da beispielsweise 
selbst gut gewaschene Flamm- oder Magcrkohlen keinen 
Koks ergeben, der dem aus Fettkohlen von gleichem 
Aschengehalt hergestellten gleichwertig ist. Fiir die Ueber- 
legenheit des Kokses unserer Nebenprcduktenkoksofen 
iiber den in Flammofcn (also ohne Gewinnung der Ncben- 
produkte) hergestellten kann eine geniigende Erlclarung 
kaum abgegebcn werden.

Kranzangen fiir besondere Verwendungszwecke.
Sind in der technischen Literatur der letzten Jahre 

auch eine Anzahl von Arbeiten iiber Żangenkrane ver- 
óffentlicht worden, so mogen doch ais Ergiinzung in folgen- 
dem einige S o n d e rb a u a r te n  der Deutschen Maschineń- 
fabrik A. G. in Duisburg besprochen werden, wie sie fiir 
besondere Zwccko auch im Hiittenbetriebe nur rereinzelt 
zur Yerwcndung gelangen. Es handelt sich dabei teils um 
Zangenj deren B ew eg u n g  vom  M a sc h in is tc n  des 
Hebezeuges, an dem dio Zange hiingt, gesteuert wird, teils 
um solehe, die in den Haken eines beliebigcn Hobeżeuges 
eingehiingt und vom  F lu r  a u s  g e s te u e r t  werden. Die 
letztere Anordnung, wo also die Zange Yora Hebezeug 
unabhiingig ist, wird in der Kegel gewiihlt, wenn Blocke 
von groBem Gewicht zu greifen und zu heln-n sind.

Durch den Maschinisten gesteuerte Zangcn wcrdeii 
in der Weise ausgebildet, daB man diesclben entw tder 
an den durchbohrten Kranhaken mittels Bolzens gelenki^ 
a uf hiingt und das zum Steuern der Zange dienende Zug- 
m ittel durch den durchbohrtcn Schaft des Hakens hin- 
durchfiihrt, oder die Zangcnschenkel in bekannter Weise 
in Schlitzcn fiihrt und das Zugmittel durch die Siiule 
hindurchziehen liiBt. Abbildung 1 zeigt eine interessante 
kombinierte Zange, die mittels Augen in den Doppcł-

Abbildung: 1. K om binierte Zange.

*
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A bbildung 2. Zangc m it abgestuften Spitzcnw eitcn.

haken eingehangt wird. W ahrend die durch den Kran- 
fiihrcr gesteuertc Zange zum Heben von Blócken dicnt, 
ist das m it diesem gelenkig vcrbundene Greifgehange 
zum Einsetzen der Arinaturen in Harmct-Presscn be
stimmt. Das Anlegeh der Greifhaken an dio Armatur 
erfolgt von Hand.

Zum Heben von Stahlblóckcn in der Langsrichtung 
werden Zangen von groCer Schenkellango und Óeffnungs- 
weite benutzt. Da dic Liinge der cinzeinen Blocke unter- 
einander yerschieden ist, so mu 13 sich die Zange in sehr 
weiten Grenzen verstellen lassen. Es sind zu diesem 
Zwecke Z an g e n  m it a b g e s tu f te n  S p i tz e n w e i te n  
(s. Abb. 2) konstruiert worden, die sich im Betriebe gut 
bewalirt haben. Die Zangenschenkel werden in StahlguB 
hergestellt und erhalten je drei Greifspitzen. Die Auf- 
hangung der Schenkel an ihren Enden erfolgt z weckinii Bi- 
gerweise an einem starren Gerust.

Vielseitigo Verwendung zum Transport von Blocken, 
die an den Breitseiten gefaBt werden konnen, haben Zangen 
mit mehr ais zwei Schenkeln, die F in g e rz a n g e n ,  ge
funden. Eine Zange m it vicr Fingem ist in Abb. 3 dar- 
gcstellt. Im allgemeinen sind derartige Zangen a b :r  nur 
fiir den Transport von vorgewalzten Blocken geeignet, die 
eine gleich verlaufende Breite aufweisen, da in anderem 
Falle die Spitzen nicht gleichmiiBig zum Anliegen kommen. 
Man ha t diesem Uebelstande dadureh abzuhelfen versucht, 
daB man die einzelnen Finger yoneinander unabhangig 
machte, so daB sich jeweilig zwei gegenuberliegende 
Spitzen an den Błock anpressen. Durch diese Anordnung

wird aber naturgemiiB die Bauart der Zange verwickel- 
ter, und man kam zu der einfacheren Losung, dio Zange 
mit nur drei Fingem  auszuriisten, die sich unter allen 
Umstiinden gleichmiiBig an dic Blockseiten anlegen 
miissen.

Zur sichcren Handhabung von Blocken groBen Ge* 
wichtcs, wic sie etwa die Herstellung von Panzerplatten 
erfordert, muB vor allen Dingen auf dio Erzielung eines 
ausreichcnd groBen Anpressungsdnickes Riicksicht ge- 
nommen werden, da sonst dio Einwirkung der Spitzen 
auf den Błock zum Anhoben zu gering wird. Im ubrigen 
ist die B auart soleher Zangen sehr einfach; eie be- 
stehen lediglich aus den stahlgeschmiedcten Schenkeln, 
die durch Kctten an einem gemeinsamen Aufhangstuck 
angreifen, einer Traverso m it den beiden fest liegenden 
Drehpunkten fiir die Schenkel und einer Yorrichtung 
zum Verricgeln der Zange in gcóffnetcm Zustande. Das 
Yerricgeln erfolgt direkt durch Einlegen der am Zapfen 
angreifenden Klinken von Hand, wenn die Zange lediglich 
fur den Transport kalter Błocko benutzt wird, wahrend 
andernfalls wegen der Warmcstrahlung die Klinke mit 
einem langcn Zughelxd zum Einlegen der Sperrung ver- 
bunden werden muB. Eine m it einer derartigen Ver- 
riegclung ausgeriistete Zange, die zum Transport von 
Stahlblóckcn von 05 t  Gewicht dicnt und eino Maulweite 
yon 1250 bis 2000 mm besitzt, ist in Abb. 4 wiedergegeben. 
Yon den beiden aus Stahl geschmiedcten Zangcnschenkeln 
ist der eine in einem Sttick ausgefiihrt, wahrend der 
andere aus drei Stucken zusammengesetzt ist, die durch 
einen kriiftigen, beiderseits yernieteten Bolzcn zu&nnmen* 
gchalten werden. An die Enden der Zangenschenkel 
greifen zwei Kettenschakel an, die durch je ein Zwi-

Abbildung 3. Flngeraange.
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A bbildung 4. Sehwcre Bloo.k7.ange fUr 65 t  TragfłUiigkcit.

Bchcnglied und zwei wei
tere Schakei mit einem 
geschmiedeten Stahl- 
stiick in Verbindung 
stehen. Letzteres ist so 
ausgebildet. daB es mit- 
tcls darum gesehlunge- 
ner Ketten in den Kran- 
haken eingehangt wer
den kann. Die Hand- 
habung der Blockzangc 
geht in der Weiso vor 
sich, daB sic mit cin- 
gehakter Klinke in ge- 
óffnctem Zustando auf 
den Błock bzw. auf den 
FuBboden gesenkt wird, 
so daB die Sperrklinkc 
entlastet ist und mittels 
der an den langcn Hebel 
angreifenden Handzug- 
kette miikelos ausge- 
hakt werden kann.
Beim Anheben der Zan
ge Haben dio Schcnkel 
das Bestreben, sich ein- 
ander zu nahern, wo- 
durch sich die Spitzen 
gegen die Blockseiten 
legen und sich hier beim 
'-fi te ren Anheben der 
Zange fest anpressen.
Der AnpreBdruckistda- 
bei naturUch proportional dom zuhebenden Blockgcwicht. 
Beim Aufsetzen des Blockes entfernen sich dio Spitzen 
wieder voneinander, so daB die Sperrklinkc wieder ein
gehangt worden kann. Die Zango kann also nur dann 
geoffnet werden, wenn der Błock bzw. dic Zange auf 
einor festen Unterlage aufruht.

Vorlaufige Versuche iiber primare Kristallisation und nach- 
(olgende physikalisch-chemische Umwandlungen im System 

Eisen-Kohlenstoff.

In einer liingeren Arbeit* untersuehto N. 51. W it to r f  
die Vorgiinge bei der Erstarrung und Abkuhlung von Eisen- 
Kohlenstoff-Legierungeri m it Kohlenstoffgehaltcn zwischen
4 und 10 %. Derartigo Legierungen konnen nur bei 
auBerordentlich hoher Tem peratur gewonnen werden. 
Seit Einfahrung des Elektrostahlverfahrens sind die Vor- 
gange, die sich boi Berlihrung von Eison und Kohle in 
solchen Temperaturen abspielen, nicht ohne praktische 
Bedeutung.

Ein oben offener, unten auf einem ais Elektrode 
dienenden Kohlestab stehender Kohletiegel, der an den 
ku*0 , ûrc*1 Kohlegries und Sehamotte gegen Warme- 

abfluB isoliert war, wurde m it Weiehem Eisen beschickt.
arauf wurdo das Schmelzgut unm ittelbar durch einen 

uchtbogen erhitzt. Die Kohlung wurde durch Zusatz von 
uraphit erreicht; dio Tem peratur wurde auf der offencn
• letalbberflache mittels des Fery-Pyrometers gemessen.

ei dieser Versuchsanordnung dtirften Tempcraturunter- 
. ede z'™chen der Kuppo und den m it dem Tiegel 
w Berahrung stehenden Fliichen der Schmelzo unver- 
■neidlich gewesen sein. Die Schmelzcn muBten daher, wie 
auch einige mitgeteilte Analysen erkennen lassen, ungleich- 
m S werden. Die Ausftthrung der optischen 51essung 

einor offenen, spiegelnden, von weiBgiUhender Kohlo 
atrahlten Metalloberf lacho widerspricht den Voraus- 

se zungen der optischen Pyrom etrie; daher konnen die 
essungen nur ungefahre Gultigkeit beanspruchen. Dio 

® emische Zusammensetzung bei bestimmten Kristalli-

sationsersoheinungen wurde so bestimmt, daB m it einem 
Kohleloffol kleine Proben der Schmelze abgeschopft und 
in Wasser abgesehreekt wurden, sobald eine Vcriinderung 
der Oberfliiche auf einen Kristallisationsbcginn schlieBen 
licB. Auch dieses Verfaliren im Zusammenhang m it der 
eben beschriebenen Temperaturmessung erschcint un- 
genau, und man darf daher dio nach solchcr 5Iethodo 
bestimmto Kurvo der beginnenden Erstarrung nicht ais 
festgelegt bctrachten. Das Vcrfahren kann bestenfalls 
die allgemeine Richtung der Kurve angeben, und die 
Ergebnisse stimmen denn auch hicrin m it den von H a n e -  
m ann*  und von R uff** gegcbenen Kurvon anniihernd 
aborein.

Dic Kurve zeigt von etwa 1100 0 C bei einer Kon- 
zentration von rd. 4 %  Kohlenstoff einen steilen Anstieg 
bis etwa 1900 0 C bei der Konzcntration von 6,5 %  Kohlcn- 
stoff. Diese Kurvenlago wird man nunmehr ais endgultig 
feststehend annehmen konnen.

Bemerkenswert sind die von W ittorf dem Aufsatz 
beigegebcncn Kleingefugcbilder. Ein Lichtbild zeigt bei 
12,65 %  Gesamtkohlenstoffgehalt einen dunkeigefarbten 
Gcfagebestandteil, der nicht ais Graphit anzusehen ist. 
W ittorf legt ihm die Formel Fo C2 bei. In  einem anderen 
Lichtbild sieht man, wie dieses Karbid sich teilweise in 
Graphit zersetzt hat. Das grau, in geraden Streifen erschei- 
nendo Karbid ist vom sohwarzen Graphit umsiiumt; 
auGerdem boobachtet man in der wciBen Grundmasse 
eino dunkle dendritische Ausscheidung. Diesen Gefage- 
bestandteil spricht W ittorf ais ein weiteres neues Karbid 
Fe4C an; ferner verm utet er aus einigen GefUgeersehei- 
nungen noch ein drittes neues Karbid FeC.

Von diesen neuen Yerbindungen erscheint ein in den 
Temperaturen des Lichtbogens entstehendes Karbid ais 
wahrschcinlieh nachgewiesen, wenngleich seine chemische 
Zusammensetzung noch nachzuprafen ist. Es ist also hier 
ein bisher unbekannter Geftigebcstandteil der Eisen- 
Kohlenstoff-Legicrungen beschrieben worden. Gegen die 
Annahme der beiden anderen neueingefflhrtcn Yerbin
dungen sind vorerst mchr Einwande zu erheben. Es

* Zeitschr. f. anorg. Chem. 1912, Bd. 79, Heft 1,
^  1/70.

* Vgl. St. u. E. 1911, 2. Marz, S. 334.
** VgL St. u. E. 1911, 20. Juli, S. 1194.
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ist nicht ausgeschlossen, daB der ais Fe4C angesprpchene 
GefOgebestandteil eine AnlaBstufe des Auatenites oder 
Martensites ist. Dadurch konnten dio beobachteten 
Actzcrscheimingeu erkliirt werden. Dic ftir die neue 
Yerbindung EeC gegebenen Merkmale lassen immer noch 
die Moglichkeit offen, daB es sieh dabei um Graphit 
handelt.

Bei den Schmelzversuchen beobaehtete W ittorf die 
schon von M o issan  beschriebene Erscheinung, daB die 
Schmelze in sehr hoher Tem peratur zith wird und sieli beim 
AbkOhlcn von selbst wieder verfltissigt. E r erkliirt dies 
damit, daB der Zementit zwischen etwa 1700 und 2000° C 
stabil und fest sei, so daB sich flilssiges Eisen bei BerOhrung 
mit Kohle in dieser Tem peratur in Zementitkristalle 
yerwandele. Bei Abktihlung unter 1700° C zersetze sich 
der Zementit wieder unter Abscheidung flussiger Schmelze. 
Eine analytische Untersuchung der oberhalb 1700° C 
gebildeten Kristallo ergab auch die Zuśaminensotzung 
des Zementites, so daB also die Stabilitiit des Zementites 
in jcnen Temperaturen wahrscheinlich gemacht ist.

I I .  Ilancmann.

Polizeiyerordnung fiir die Einrichtung und den Betrieb 
yon AufzOgen.*

Durch MinisterialerlaB voni 14. Marz d. .1. haben 
die boteiligtcn preuBischen Ministericn den Obcrpriisi- 
denten den Entw urf einer Nonnalpolizeiycrordnung betr. 
die E inrichtung und den Betrieb yon AufzOgen (Fahr- 
stflhlen), kurz A u fz u g sv e ro rd n u n g g e n a n n t , iibersandt 
m it dem Ersuchen, die Polizeiyerordnung unter Hinweis 
darauf, daB in GemiiBheit des § 120 e, Absatz 2, der

* M inisterialblatt der Handels- und Gewerbcyer- 
waltung 1013, 2. April, S. 188.

33. Jahrg. Nr. 16.

Gewerbeordnung den Vorstanden aller Berufsgenossen- 
schaften Gelegenheit zu einer gutachtlichen AeuBerung 
gegeben worden ist, schleunigst zu erlassen.

Nach dem MinisterialerlaB cntspricht der Wortlaut der 
neuen Polizeiyerordnung, abgesehen yon einigen un- 
wesentlichen Zusatzen und rcdaktionellen Aendcrungen, 
dem der letzten Aufzugsyerordnung, die bekanntlich 
durch Entscheidung des Kammcrgerichtes fflr ungflltig 
erkliirt worden war.* Das Abnahmeyerfahrcn fiir Auf- 
z.tlge ist gemiifi dem MinisterialerlaB insofern yereinfacht 
und beschlcunigt worden, ais die Sachverstandigen nach 
bcfriedigcńdem Ausfall auch der baupolizeilichen Priifung 
unm ittelbar die Betriebserlaubnis zu erteilen nunmekr 
berechtigt sind.

W ir machen auf diesen MinisterialerlaB aufraerksam 
unter dem Bemerken, daB in der angezogenen Quelle der 
Entw urf der Polizeiyerordnung mit yeroffentlicht ist. Ah- 
driickc der Polizeiyerordnung m it Anlagen sowie dic Aus- 
ftihrungsanweisung konnen yon der Druckcrci Sitten- 
feld in Berlin, MauerstraBe 44, bczogen werden.

Baltische Ausstellung. Malmd 1914.
Das Reichsamt des Innern gibt bekannt, daB den 

deutschen Ausstellern bedeutendo F rach te rm aB ig u n g  
gcwahrt wird. Gegenstiinde, die nach SchluB der Aus- 
stellung ais unycrkauffc und unyerlost nach Deutschlanil 
zuriickgehen, werden auf doń deutschen Eiscnbahnott 
und dem deutschen Teil der Linie SaBnitz—Trellehorg 
f r a c h t f r e i  zurflckbefórdert. Dasselbo ist seitens der 
schwedischen Eisenbahnon und dem schwedischen Teil 
der Fahryerbindung Sassnitz—Trellehorg zugestanden.

* Vgl. St. u. E. 1912, 12. Sept., S. 1533. — VgL 
ferner St. u. E. 1911, 9. Febr., S. 230; 9. Nov., S. 1867; 
1912, 15. Febr., S. 203.

Aus Fachferetnen.

Aus Fachvereinen.
Am erican  Institute of M in in g  Engineers.

(F ortsetzuug vou Seite 611.)

In  den Vortr5gen yon B la u y e l t  und L u c a s

tiber Koksherstellung

gab B la u y e lt*  zunachst yerschicdene theorctische Be- 
merkungen tiber die Ursaehe des Bindcns der Kohle bei 
der Yerkokung, die untereinander stark abweichcn, so 
daB man je tz t leider noch den S tandpunkt yertreten 
muB, daB die eigentliehe Yerkokungstheorie ein offenes 
Problem ist.

Die Bcdingungen, die an Huttenkoks gestellt werden, 
sind jo nach der Verwendung yersehieden, im allgemeinen 
sind jedoch Festigkeit und Porositiit — letztero unterhalb 
gewisser Grenzen — das Hauptcrfordernis.

Kohle mit zu hohem Saucrstoffgehalt gib t einen 
%veichen, fiir Huttenbetriebe nicht geeigneten Koks. Mau 
hat es in Deutsohland, und neuerdings auch in Amerika, 
in der Hand. auch an sieh mindero Kokskohlensorton 
durch Mischen mit anderen m ittels besonderer Misch- 
anlagen zu brauehbarem Hilttenkoks zu yerarbeiten; 
notigenfalls bedient man sich der Stampfanlagen, in 
welchen die Kohle yor der Beschiekung zu einem festen 
Kuchen zusammengepreBt wird. Die Stampfanlagen 
sind bekanntlich auch in Dcutsehland im Saarbezirk und 
in Schlesien allgemein in Gebrauch; im rheinisch-west- 
fiilischen Bezirk h a t man yon ihnen meist Abstand gc- 
nommen, da durch das Stampfen die Yerlcokungsdauer 
zu sehr in die Lange gezogen wird und sich die Kohle 
dieses Bczirks ohne weiteres zur Koksbereitung eignet.

* Transactions of the American Institu te  of Mining 
Engineers 1912, Nov., S. 1299/1325. The Manufacture 
of Coke, by W illia m  H u t to n  B la u y e l t ,  und The Manu
facture of Coke, by F. E. L ucas.

Auch das Lagern der Kohle, hauptsiichlich im trocke- 
nen Zustand, m acht die Kohle unter Zerstorung der 
bindenden Bestandteile minderwertig.

Blauyelt yerbreitet sich nach diesen einleitcndcn 
Hemerkungcn iiber die Verbreitung der Bienenkorb- uad 
Nebenproduktengewinnungsofcn in Amerika. Er hebt 
ais Yorteil der ersteren den billigen Bau und die leichte 
AuBer- und Inbetriebnahme heryor und riihmt weiterhin 
ihre baulicho Durcharbeitung und billige Beschickung. 
Der Bicnenkorbofen steht gewohnlich auf der Zeehe selbst, 
wahrend man den Nebenproduktenofen am Yerbrauchsort 
des Kokscs erbaut, um diesem das sonst notige mchrfachc 
Umladen zu ersparen. AuBerdcm h a t man am Gewinnungs- 
o rt des Kokscs auch besseren Absatz fiir die frei werdenden 
Gase ais in der Einsamkeit der Zechen. Weiterhin ist 
zu berflcksichtigen, daB dic geeigneten Kokskohlenlager 
in Connellsyille allmahlich an Ausgicbigkeit naehlassen 
und man hierilurch bereits in der Mehrzahl der Filie darauf 
angewiesen ist, andere, weniger brauchbare Kohlensorteu 
beizumischen und m it zu yerarbeiten. Letztereiu Umstand 
ist es auch zuzuschreiben, daB dic Vcrbrcitung des Biencn- 
korbofens allmahlich nachlaBt, dagegen die Nel>en- 
produktenofen immer mehr gebaut werden. Immerhm 
wurden im Jahre 1911 erst 28 %  des erzeugten Kokses in 
Nebenproduktenofen hergestellt.

Die Koltsherstellung kostet n a c h  B la u y e lts B c re c h n u n g  
je Tonne im Bicnenkorbofen 1,38 S (5,80.11). im Neben
produktenofen 2,58 S (10,84 ,((), also 86%  mehr. Es 
ist jedoch h ie rb e i  zu beriicksichtigen, daB boi B ienenko ru - 
ofen durch dio Verbrennung eines Teils der Kohle zur 
Erzeugung der Verkokungswarme das Koksausbringcn ira 
Bienenkorbofen um etwa 10 bis 15 %  geringer ist und 
des weiteren im Nebenproduktenofen durch den Me
wimi aus den Nebenprodukten und dem G asiib e rsch u u  
die Mehrkostcn mehrfach ausgeglichen werden. l e n i e r  

betragt dio H altbarkeit der Bienenkorbofen acht Jahre,
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die der Nebenproduktenofen ungefahr das Doppelte. 
Endlich hat man durch Anwendung des feuerfesten 
Silikamaterials bei den Koksofen ein schwer sclimelzbares 
Materiał eingcfuhrt, das einen Kohledurchsatz bis 20 t  
fur Ofen und Tag zuliiBt, wobei allerdings nicht zu ver- 
gessen ist, daB ein Teil der Nebenerzeugnisse durch dic 
hohe Temperatur zerstort wird.

Beim Bau von Kokereien soli man, wie Blauvelt 
erwahnt, sein Augenmerk auf Verwcndungsmoglichkeit 
und Preis des Gasiiberschusses richten und hiernach die 
Wahl der Bauart und die Entscheidung zwischen Re- 
kuperator- oder Regeneratorbetrieb treffen.

Blaurelt bcschreibt weiter einen Ofen m it wage- 
rechten ZOgen, sparsamcin W armeverbraueli und gleich- 
mafliger Bcheizung, dem jedoch wesentliche Vorteile 
gegeniiber unsern guten deutschen Koksofenartcn kaum 
zuzuschreiben sind. Es werden tibrigens auch die Neben- 
produktenófen in Amerika allgemein yon deutschen Unter- 
nehmern gebaut.

Blauvclt erwahnt ferner die in neuerer Zeit mchrfach 
gebauten sogenannten „Gasófen", wic sie in Europa, bci- 
spielsweise in Wien, mit Erfolg betrieben werden. Bei 
diesen Oefen erfolgt die Beheizung durch Erzeugergas, 
so daB ihre cigene Gaserzeugung nach Verarbeitung auf 
Nebenerzeugnisse restlos zum Vcrkauf ais Leuchtgas 
verffigbar bleibt.

Das alte Urteil, das dcm Koks aus Bienenkorbofen 
bessere Eigenschaften zuschreibt, ist uberlebt, man be- 
hauptet neuerdings sogar auf Grund angestcllter Ver- 
sueheeine Ueberlegenheit des Kokses aus Nebenprodukten- 
ófen.

Da, wie bereits erwahnt, die Nebenerzeugnisse durch 
den von ihnen abgeworfenen Gewinn nicht allein eine 
Wringerung der Herstellungskosten des Kokses, sondern 
auch mittelbar des Eisens hervorrufen und die Gase 
neuerdings fiir Beleuchtung, in Gasmaschinen und anderen 
hiittenmiinnischcn Bctricbsweisen m it dem besten Erfolg 
Yerwendung finden, empfiehlt Blauvelt fiir die Zukunft 
der Hauptsache nach den Bau von Koksofen mit Gewin
nung der Nebenerzeugnisse.

Noch mehr geschah dies in dem Vortrag von L u c a s , 
der unter Beriicksichtigung der schlieBlich eintretenden 
Erschopfung der Kokskohlenlager in Amerika es ais 
Pflicht ansicht, sparsam mit der Kohle umzugehen und, 
was daratis zu gewinnen ist, auch tatsaehlich zu gcwinnen. 
Er begniigt sich deshalb weniger m it der Aufklarung tiber 
die Herstellung des Kokses, sondern beriihrt eine Anzahl 
interessanter Punkte, die auf wirtschaftlichen Verbraucli 
der Kohle hinzielen. E r empfiehlt zunachst, bei groBerem 
<jehalt der Kohle an Asche und Schwefel, von denen 
etzterer bei der Verwendung im hoheren MaBe zu Sto- 
rungen AnlaB gibt, die Kohle zu waschen. Bei der Anlage 
^on W iischen sollte Vorsicht geflbt werden, da das Eigen- 
gewicht der Kohle und der Verunreinigungen verschieden, 
ebenso nach der Art der Vcrunreinigung es fraglich ist, 
ob eine Kohlensorte erst gewaschen und dann zcrkleinert 

r die umgekehrte Folgę gcwahlt werden muB.
Es wird darauf hingewiesen, daB der Koksverbrauch

* <• Tonne Roheisen in Deutschland vcrhaltnismaBig gleich 
|0C *u Amerika, obwohl letzteres hinsichtlich
er Erze wesentlich gtinstiger gestellt ist, und bis jetzt 

,loch nicht in groBerem MaBstabe solehen Arbeitsbedin- 
gungen gegeniiber gestellt worden ist, wie sie in Deutsch- 

na vorliegen. Diesen Erfolg verdankt Deutschland 
seraem wirtschaftlieheren Arbcitaverfahren, wio solches 
■i Amerika erst ganz vereinzelt beobachtet wird.

Lucas gibt dann eine allgemcine Beschreibung der 
c en mit Gewinnung der Nebenprodukte, der Gewinnung

Ammoniaks auf dem gewohnlichen, halb und ganz 
"Mnttelbaren Wege und berlihrt auch die Ausnutzung 
w Schwefels der Kohle zur Erspam is von Schwefelsaure 

,C1 " r Herstellung des Ammoniumsulfats.
, . werden die Koksloschvorrichtungen, auch der

i den Vertikalofen bei der Entlcerung sich senkendo 
cnbeden erwahnt und m it Recht darauf hingewiesen,

daB man beim Abloselien dio Wiirme im Innem  des 
Kokse3 zur Verdampfung des auBerlich zugeftlhrten 
Wassers ausnutzen sollte, was man in Deutschland be- 
kanntlich zur Erzielung eines wenig Wasser enthaltenden 
Kokses bei weiter Bahnbcforderung beachten muB.

Einer Bedeutung des im Koks bleibenden Wassers 
fUr den Hochofenbetrieb selbst kann Lucas nicht bci- 
stimmen, da das Wasser liingst verdampft ist, bcvor der 
Koks in die Reduktionszono des Hochofens kommt und 
auch das Gas dadurch kaum becintriichtigt wird.

Es wird noch darauf hingewiesen, daB man bei Aus- 
wahl der Koksofenbauart auf Einfachheit, Zugangliebkeit 
fUr Beaufsichtigung und Ausbesserungen und gleich- 
miiBige Temperaturen in allen Teilen des Ofens besorgt 
sein soli. Dio Nebenproduktenanlagen sollen Teer mog
lichst vollstandig und Ammoniak bis auf Spuren entfernen.

Weiterhin wird nochmals auf die hohere Koksausbeute 
im Nebenproduktcnofcn und die Verwendung aller Neben
erzeugnisse, so des Ammoniaks fflr den Diingmittelmarkt, 
der Teerprodukte in der Earben- und Riechstoffherstellung 
usw., des Pechs fQr die Brikettierung, der Oele zur Schutz- 
trankung von Bau-, Gruben- und Scliwellenholz und da
durch zur Schonung der immer mehr schwindenden 
Holzvorrate, der Ix'ichtolc fiir die Yerbrcnnungsmotoren, 
ferner des Gasiiberschusses fUr Motoren, Beleuchtung und 
hUttcnmannische Betriebe hingewiesen.

Lucas gibt an, daB 1911 in Amerika 29 338 000 t 
Koks liergestellt wurden, von denen 21 448 000 t  Erzeugnis 
der Bienenkorbofen sind. Aus dem GasliberschuB der hierzu 
verbrauchten Kohlenmengo — eine fUr Nebenprodukten- 
gewinnung nicht hervorragend geeignete Kohle angenom- 
men — und dem Ammoniak- und Teergehalt des Gases 
allein liiBt sich bercchnen, daB hicrdurch im Jahre 1911 
rd. 24y, Millionen Dollar dem Volksvermógen yerloren 
gegangen sind. Dieser Betrag stellt bei einer Vcrzinsung 
von 7 °ó den E rtrag von 350 000 000 $ dar, m it weleheni 
Kapitał AnlagenfUr 125000 000 t  Kohledurchsatz im Jah r 
hatten gebaut werden konnen, wahrend bekanntlich hoch- 
stens etwa 40 000 000 t  Kohle in 1911 fUr Verkokung ver- 
arbeitet wurden. Bcrcchnet man das Koksausbringen im 
Bienenkorbofen mit 64 % , im Nebenproduktenofen mit 
7 8% , so sind 6 000 000 t  Kohle au B erd e m  nutzlos rer- 
brannt. Der Preis dafiir je Tonne zu 1 $ m it berUcksich- 
tigt, gibt einen Gesamtvcrlust an Volksvermogen von 
30 000 000 S im Jahr.

Nach Lucas wird f. d. Tonne Koks aus den Neben- 
erzcugnissen erzielt

fiir Am m onium sulfat. . . 0,70 S
„  T e e r ............................. 0,21 „
„ Gas. . ...................... ....  0,71 „

im ganzen 1,62 S.
Wird hierzu eine nur um 10 %  hohere Koksausbeute 

im Nebenproduktenofen gercchnet, so haben wir 
Kohiekosten f. d. Tonne Koks im Bienenkorbofen. 2,50 $

„ „ ,, ,, „  Nebenprodukten
ofen 2,14 „

d. i. weniger im Nebenproduktenofen 0,36 S- 
UeberschuB im Nebenproduktenofen also 1,98 S je Tonno 
Koks, 12,47 $ je Ofen und Tag, 4551,55 8 je Ofen und Jahr, 
455 155 S jahrlich fiir eine Anlage von 100 Oefen, wahrend 
dio Baukosten derselben auf 1 000 000 § zu stehen kommen.

D r . Ile c k fI.

A lb e r t  San  v e u r  und G. A. R e in h a r d t ,  Cambridge, 
icgten einen Berieht vor iiber das

Einsatzharten von Sonderstahlen.

Es ist eino vielen Metallurgen bekannle Tatsache, 
daB einige perlitische Sonderstahle, ohne abgeschreekt 
und daher den Gefahren des Abschreekens ausgesetzt zu 
werden, troostitisch, martensitisch und sogar austenitisch 
gemacht werden konnen; jedoch scheint die praktische 
Bedeutung solcher Moglichkeit bisher nicht die yerdiente 
Bcachtung gefunden zu haben.
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In  Abb. 1 ist das Zustandsdiagramm der Nickel- 
Eison-Kohlenstoff-Łegicrungen nach Guillet wicdcrge- 
geben. Hiemach ist jeder langsam abgekOhlto Stahl, 
dessen Zusammensetzung innerhalb des Gebietes LPO 
liegt, perlitiseh, jeder Staiil aus dem Gebiete MLO marten- 
sitiseh und jeder Stahl aus dem Gebiete MNO austenitisch. 
Geht man also yom perlitischen Stahl aus, so wird dieser 
durch Erhohung des Nickel- oder Kohlenstoffgelialtes 
oder beider nmrtcnsitisch und unter Umstiinden auste- 
nitisch. Dor Stahl besitzt m ithin, ohne abgeschreckt 
worden 7.u sein, die Eigenschaft des gehiirteten Stahles, 
m it anderen W orten, er ist jetzt naturhart. Nickel kann in 
festen Stahl nicht eingefiihrt werden, wohl kann durch 
Einsatzh&rten dcm perlitischen Nickelstahl die erforder- 
licho Menge Kohlenstoff zugeftlhrt werden, daB er m arten- 
sitiseh oder sogar austenitisch wird. In  Abb. 1 z. B. stellt 
der Punk t A einen Stalli m it 0,25 %  Kohlenstoff und 
3 %  Nickel dar. Durch Erhohung des Kohlenstoffgehaltes 
auf 1 ,2%  wird seino Zusammensetzung von A naoh B 
yerscho)ien, und der Stahl wird martensitisch. E rhoht 
sich sein Kohlenstoffgehalt weiter auf 1,5 % , so wird der 
Stahl, dessen Zusammensetzung in diesem Fali durch den 
P u n k t C angegeben wird, austenitisch. Einem perlitischen 
Stahl m it hoherem Nickelgehalt (z. B . 5 %), aber glcich- 
bleibendem Kohlenstoffgehalt (0,25 %), braucht, wie aus

A bbildung 1. Zustandadlagram m  d t r  N ickel-Ebcn- 
Kahlenstoff-Legierungen.

dcm Zustandsdiagramm leicht zu ersehen ist, weniger 
Kohlenstoff zugefOhrt zu werden, um ihn martensitisch 
oder austenitisch zu machen. Eg ist m ithin moglich, 
ohne Absehrecken aus Nickelstahl oder anderen Sonder- 
stahlen durch Einsatzhiirten Gcgenstande herzustellen, 
die perlitische und folglich weiche und ziihe Kerne und 
troosto-martensitische, martensitiselie, martensito-auste- 
liitisehe oder austenitische Oberflachen besitzen. Die 
\  erfasser geben dio Ergebnisse einiger Versuche Uber die 
Herstellung solcher einsatzgehiirteter Gegenstande an 
So kann Nickelstahl m it 3,5 %  Nickel durch Einsatz- 
harten m it nachfolgcndcr langsamer AbkUhlung an der 
Luft martensitisch gemacht werden; langsamcs Abkuhlen 
im Ofen ru ft eine sorbito-zementitischo Oberfliiche her- 
v°r. Fernerhin konnen in einsatzgehartetem Nickelstahl 
mit ungefiihr 5 %  Nickel austenitische oder martensitische 
Obcrfliiehen bei geeignet langer Dauer des Yerfahrens 
und nachfolgendem Abktlhlen der zementierten Gegen- 
stande an der Luft hervorgerufen werden; langsames Ab- 
kohlen im Ofen ruft, wie vorher, eine sorbito-zementitische 
Oberflaehenschicht hervor. E rh itz t man einen im Ofen 
langsam abgektthlten Stahl, der also sorbito-zementitische 
Oberfliiche besitzt, auf 1000 0 C und ktihlt ihn an der Luft 
ab so wird er martensitisch. Da die Oberflaehenschicht 
nach dem Wiedererhitzen ein feineres martensitisches Ge- 
ftige hat ais nach dem direkten Abkuhlen von der Tern- 
peratur des Einsatzhartens an der Luft, so tu t  man gut, 
wenn man die behandełten Gegenstande im Ofen ab

ktihlen liiBt, sie auf 800 0 C wiedererhitzt und dann ai 
der Luft langsam abktihlen laBt.

Die Moglichkeit einer praktischen Verwendbarkei 
dieses Zemcntierverfalirens, das ohno Abschrecken marten 
sitische bzw. austenitische Oberflachenschichten ergibt 
liegt auf der Hand. Behandelt man in der erwahntei 
Weise fertige, aus niedriggekohltem Nickelstahl herge 
stelite Maschinenteilc, z. B. Steucrungen, so erhalt raai 
schwer abnutzende Oberfliichen, die frei von den so haufij 
in abgeschrecktem Stahl auftretenden Rissen, Ver 
zerrungen und inneren Spannungen sind.

$r.-3iig. A. Stadeler.

H. M. Ho w e, New York, legte eine Arbeit vor, be 
tite lt:
Bemerkungen zu dem Ruffschen Gleichgewichłsdiagramir 

der Eisenkohlenstofflegierungen.
In  dieser Arbeit m acht Howe darauf aufmerksam, 

daB R u f f  in scinen interessanten Ausfiihrungen* iiber dic 
Untersuchung des Gleichgewichtsdiagramms der Eisen
kohlenstofflegierungen bestimmte Temperaturen fflr ge- 
wisse sehr wichtige Linien des Diagramms, wie z. B. dic 
„cutektischc“ Tem peratur EB und die „fast eutektische1' 
Tem peratur E 1B 1 aus anderen Arbeiten tibemommen 
hat, ohne dabei gentigende Beweisgriinde f tir die Bereehti* 
gung einer solehen Uebertragung anzugeben. Wegen der 
iiufierst wichtigen Bedeutung dieser Temperaturen sieht 
Howe sich vcranlaBt, in vorliegender Arbeit die sichtlichen 
in der Beweisftihrung Ruffs Yorliandenen LGeken zu be- 
leuchten.

Aus scinen sehr eingehenden Ausftihrungen folgert 
Howe, daB die unerklartcn Abweichungcn in den Ab- 
kiihlungskurven sehr groB sind, daB dic beiden Beobach* 
tungsrcihcn tiber diesen Punkt von G utow sky  nicht 
ubereinstimmen, und daB die Geschwindigkeit der 
Graphitbildung sehr verschieden sein kann. Auch dauert 
dio Graphitbildung noch bei Temperaturen an, die weit 
unterhalb derjenigen liegen, auf die Ruff die Graphit- 
bildung begrenzen will. Fernerhin sind die Linien SE 
von Gutowsky und Sł E 1 yon R u c r  und I I j in  sehwierig

0  vereinbar m it der angenommenen Vorherrschaft des 
,,Bodenkorpers“ , alles wesentlicho Voraussetzungen, die 
der Ruffschen Beweisftihrung zugrunde liegen. In An* 
betracht dieser Tatsachen scheinen Howe die von Ruff 
benutzten Angaben betreffs Haltcpunkttemperatur und 
Graphitbildung aus der einzigen Gutowskyschen Be* 
obachtungsrcihe yollstandig unzurcichcnd ftir eine feste 
Grundlage, auf der Berechnungen tiber dio Gleicbgewichts* 
lage der eutektischen Tem peratur aufgebaut werden.

A. Stadeler.

(Fortsotzung fo lg t)

8. Internationaler K on greB  fur angewandte 
Chem ie.

NewYork, 4. bis 13. September 1912. 
(Portsetzung to k  Seite  *153.)

Der Bericht von W. W ie la n d t  Ober 
Neuerungen auf dem Gebiete der Torfgewinnung und 

Torfverwertung 
wurde im Auftragc des Ycrfassers von Professor K e p p e l e r .  
Hannover, verlesen; er entha.lt eine Beschreibung des 
Wielandtschen Torfbaggers und T o r f s o d e n a u s b re i te r s .  
wclchc in Elisabethfehn im GroBherzogtum Oldenburg 
im Betriebe sind.** Der Torf wird nach einem besonderen 
Yerfahren einem VerkokungsprozeB unterworfen, wobei 
a b  Nebenprodukte Kreosotol, Gasol, Paraffin, Pech, 
essigsaurer Kalk und Ammoniumsulfat gewonnen werden. 
Neben dem fiir die Retortenheizung benótigten Gase 
bleibt eine gentigende Gasmenge, um elektrische Kraft 
ftir die Torfbagger abzugeben. Ais G e s te h u n g s k o s te n

* VgL St. u. E. 1911, 20. Juli, S. 1194.
** St. u. E. 1910, 30. Marz, S. 526.
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des Torfkokg werdon abztiglich des Erloses aus den Neben- 
erzeugnissen, aber einschlieBIich der Amortisation einer 
Anlage fur 1200 t  Kolts jiihrlich 18 bis 20 M  I. d. t  Koks 
angegeben, bei einer Anlago ron  30 000 t  10 .11 f. d. t. 
Der Koks mit 0,15 %  S, 3 bis 5 %  Asche und 7000 WE 
f. d. kg soli wegen seiner Dichte und Harto fUr Kupfcr- 
schmiede- und Qualitiitseisenzwecko sowio Holzkohlen- 
hochofcn der Ilolzkohle yorzuziohen sein.

In der Besprechung wies von  E e i l i t s e n  darauf 
hin, daB Stamme und Wurzeln von der Wielandtschen 
Maschino nicht zcrschnittcn werden konnten, weshalb 
diese nur cin bcsehriinktos Anwendnngsgobiet hiitte. 
SI i g li e 11 gibt Auskunft iibor seine in Kanada arbcitendo 
Jlaschine zur Torftrocknung. D a v is  erinnert daran, 
daB vor seehs Jahren in Amerika noch kein Torf gowonnen 
"nrde, wahrend 1011 55 000 t  fUr DUngzwecko und ais 
Brcnnmaterial vcrkauft worden sind. Die groBcn Torf- 
'erwertungsanlagcn in Deutschland seien ein Anspom 
fiir Amerika gewesen, auch an dio Ausnutzung dieser 
Natmschatzo heranzugehen. 'Jfj

S. W. P a r r ,  Jllinois, hat die
Harzigen Beitandtelle der bituminosen Kohle

tum ihi _• Beziehung zu den Eigenscliaften der Kohlo unter- 
ucbt. Unter harzigen Bestandteilon vorsteht Verfasser 

dio Reste der dureh goologischo Prozesse zerstorten vego- 
tabilkehen Harzo. Dieso Korper sind ungesiittigte Ver- 
hindungen und nehmen begierig Sauerstoff auf, weshalb 
ihnen vor allem die Schuld an der Vcrsehlechtcrung und 
SclbstentzQndung lagemder Kohlen zuzuschreiben ist. 
Sie sind aber anderseits auch dio Trager des Yerkokungs- 
prozesses, indem sie dio Rollo des leichtschmelzbaren 
Bindemittcls spielen, was durch einen interessanten 
Vcrauch beniesen wird. Durch Ausziehen m it Phenol 
"iirde die Kohle in zwei Bestandteilo zerlogt: einen 
pulrerformigen ZclluloserUckstand und dio glasartigon 
Harzprodukte. Wird ersterer allein einer trockenen 
Destillation unterworfen, so andeit er seino S truktur 
nicht; eine Mischung der beiden Korper im ursprting- 
uchen Yerhjiltnis ergibt dagegen einen guten Koks. 
Diese Eigenschaft, bei niedriger Tem peratur zu schmelzen, 
yerlieren dio harzigen Bestandteilo an der Luft, so daB 
reinkohle nach langerer Lagerang nicht mehr yerkokbar 
jst- DaB dio Braunkohlo n icht zum Verkoken geeignet 
jjjt, wird dem Echlen der Harzprodukte zugeschrieben. 
Parr verspricht sich von einer Einteilung der Kohlen auf 
dieser Grundlago Erfolg.

G. R. D e la m a te r ,  D o n v e r , lcgto eine Arbeit 
tor uber den

Wirkungsgrad der Kohlenwaschen.
Dio Ausfiihrungen lassen erkennen, m it weicher Sorg- 

«lt man in neucren Zeiten in Amerika an die Ausnutzung
< ler weniger wertyollen Bodenschiitze herangeht. Noch vor 
wcnig Jahren wurden nur hochwertige Kohlen gefordert, 

lrend heute durch Waschen auch a r  merę Kohlen in 
ęroBea Mengen nutzbar gemacht werdon. In  zwolf- 
jahnger Arbeit h a t der Verfasser ein Vcrfahren ausge- 
łrbcitet, nach dem dio W irkungsgrade von Kohlen* 
"aschen unter einheitlichen Gesichtspunkten verglichen 
werden konnen. Seine Methode besteht darin, dio Probon 

Bader mit Flttssigkeiten von yerscbicdenen spez. Ge- 
Jficnten einzufullcn. Dasjcnige Bad (und sein spez. 
^ewicht) dient ais WertmaBstab, in dem die Separation 

Kohlen und Bergen in einem solchen Verhaltnis 
1? i das Wasohprodukt den gewOnschten Ascben- 

?e alt hat. Wegen Einzclheiton sei auf dio Original- 
arbcit Terwicsen.

H- C. P o r to r  u n d  F. K. O v itz ,  P i t t s b u r g h ,
1 *m Laboratorium Versuche iiber dio 

SelbstentzUndung der Kohle 
angestellt, welche, wie alle Versuche des Bureau o f Mines, 

EroBer Sorgfalt durchgcfahrt worden sind. Dio Ergeb-

nisso Helem den Nachweis, daB nur in Einzclfiillcn 
die Verunrcinigungen dor Kohlo, Pyrit, Oel usw., 
AnlaB zur SelbstentzUndung gobon, daB vielmehr der 
allmahlich fortschrcitenden Oxydation der Kohlo mcistens 
die Sehuld beizumesson ist. Selbst wenn dio Umsetzung 
des Pyrits durch Befeuchtcn der Kohlo befordert wird, 
ist dic Warmeontwioklung nicht so groB wio dio durch 
dio Oxydalion der Kohlo orzougto. Sehon bei gewohn- 
bchor Temperatur nimmt dio Kohlo Sauerstoff auf, ohno 
Entwicklung von Kohlensiiure, und diese Boaktion nimmt 
sehon bei geringer Temperatursteigeiung einen oxothcrmi- 
sehen Charakter an.

Von wesontlichem EinfluB auf dio SelbstentzUndung 
sind:

1. Temperatur des Kohlehaufens. Durch eine peringo 
Stoigerung der Tem peratur wird dio Aufnahrae- 
fiihigkeit der Kohlo fiir Sauerstoff betriichtlich 
erhoht.

2. Staubgehalt dor Kohlo. Jo  feinor dio Kohlo ist, 
oine um so groBere Flacho bietet sie der Einwirkung 
der Luft dar. Beispielo aus der Praxis beweisen, 
daB durch vorherigcs Absieben die SelbstentzOndung 
groBer Kohlenlager vermicdcn wurde.

3. Partialdruck dra Sauerstcffs und Mengo der zu- 
gefiihrton Luft. Durch Abdecken m it Feinkohlo 
o. dgl. kann dio Ernoaerung der Luft so sehr ge- 
liommt worden, daB die geringe Warmeentwicklung 
durch Stralilungsyerluste ausgeglichon wird. Kohlen- 
giics von gleichmiiBiger KorngriiBo ist weniger 
gcfahrlich ais Forderkohlo derselben Zusammen
setzung mit einem groBcn Prozentsatz von Fein
kohlo.

4. Alter der Kohlo. Frisch geforderte Kohlo nimmt 
begieriger Sauerstoff auf ais altero Kohle, und es 
empfichlt sioh deshalb, frische Kohlo nicht in hohen 
Haufen zu lagern oder sio nach einigen Monaten 
u mzuschauf ein.

Zu iihnlichen Schlttssen wio dio rorgenannten y e r 
fasser kommt A. J . C o x , M a n ila , in seinor Arbeit

Die Oxydatlon und Verschlechterung der Kohle.

Die Einwirkung von Luft und Sauerstoff auf lagornde 
Kohlen wurde an seohs Kohlcnprobcn von don Philip- 
pinen eingehend untersucht. Es wurdo gefunden, daB 
die Aufuahme von Sauerstoff nicht sofort begleitet ist 
von einer Kohlensiiuieentwicklung, sondern daB die 
ungesattigten Verbindungen dor Kohle zunachst Sauer
stoff absorbieren, und daB Kohlensaure erst dann abgo- 
geben wird, wenn die gebildeten Peroxyde sich spaltcn. 
Um dio Gcschwindigkcit der Sauerstoffaufnahmo dureh 
Kohlo bestimmen zu konnen, wurde ein besonderes 
Baromcter konstruiert, welehes gestattet, den Gasdruck 
in einer gcschlossonen, m it Kohlo gcfUlltcn Flasche zu 
messon. Versuche, wolcho sioh Gbei eiuen Zeitraum von 
einem Jah r erstreckten, ergaben, daB der Druck zunachst 
infolge der Sauerstoffaufnahme durch die Kohle abnim m t 
und nach einer gewissen Zeit durch KohlensSureent- 
wicklung gesteigert wird. Von den fiir die Praxis wich- 
tigen Ergebnissen sei weiter mitgoteilt, daB in der frisehen 
Kohle tlie ungesattigten Yerbindungen begierig Sauerstoff 
aufnehmen, wahrend nachher die Reaktion nachUiBt. 
Dio Gefahr der SelbstentzUndung ist also in den ersten 
Wochen am groBten, und man s-illte deshalb den Kobie- 
bedarf stets von den frisehen Kohlenlagern docken. Um 
dio Einwirkung der Luft yollstiindig aulzuheben, sind 
yerschiedene Mittcl angewendet worden. Dio Lagerung 
der Kohle unter Wasser hat don Nachteil, daB nasse 
Kohlo yerfeuert werden muB. Verfasscr empfiehlt deshalb, 
gesehlossene Bunker anzuwenden, in detien eino neutrale 
Atmosphare von Kohlensiiure oder Stickstoff erhalten 
wird, und weist durch Versucho nach, daB in diesen 
Fallen weder eine Abnahmo des Hcizwertes noeh eine 
Zersetzung der Kohlo stattfindet. (Fortsctzung fclgt.)
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Patentbericht.
Deutsche Patentanm eldungen.*

7. April 1913.
Kl. 4 c, C 22 067. Yorrichtung zum Umsteuern eines 

OasTentils durch zwei Ubereinander angeordneto Elektro- 
magnete, bei weicher das Vcntil in der Offenstcllung 
durch eino Spcrrkugel gesichert wird. Compagnie du 
Gaz Electriquc, Billancourt-Seino (Frankreich).

KL 7 b, K  52 233. Mehrfachziehmasehine fiir Eisen- 
d rah t m it auf einer tiber der Mitte des Beizebehiilters an- 
geordneten Welle sich drehenden Pcrzellanrollen. Dictr. 
Krone, Dusseldorf, Himmelgeisterstr. 2.

Kl. 12 m, S 35 558. Vcrfahren zur Herstellung eines 
Schleifmittels aus B an sit durch Erhitzen mit Kohle 
auf hohe Tem peratur. Societe A nony me des Produits 
Abrasifs e t Alumineux do Provence, Marseille.

Kl. 13 1>, D 27 392. Yorrichtung zur Spcisuag von 
Dampfkcsseln m it Wasser, Brennstcff und Luft. Louis 
Doillct und Paul Faure, Paris. P r ir r ita t aus der Anmel- 
dung in Frankreich vom 9. 8. 11 anerkannt.

Kl. 21 h, B 64 937. Durch Bestrahlnng m it Licht 
biigen geheizter elektrischer Ofen m it sich senkrecht auf 
und ab bewegenden Elektroden und sich drchendcm Tiegel. 
Jean-Marie, gen. Joannśs Bocuze, Lyon (Frankreich).

Kl. 31 b, V 10 877. Verbundformmaschine m it zwei 
heb- und^ eenkbaren Hubstangen fiir W endeplattenlager. 
Gnstav Yoigtmann, Berlin, Gitsehincrstr. 110.

Kl. 31 b, V 10 883. Mit Druckwasser betriebene 
Formpresse m it verschiebbar gelagerter W endeplatte. 
Vereinigte Modellfabriken Berlin-Landsbcrc a. W ., G. m.
b. II., Berlin.

Kl. 40 a, H 58 825. Verfahren zum Einbrennen und 
Ausbessern von basischen Herdfliichen in metalhirgischen 
Oefen. Hans Christian Hansen, Berlin, Tomasiusstr. 25.

Kl. 40 a, S 36 786. Schutzvorhang fiir Huttcnofen, 
bestchend aus einer Klappe vor jeder hrrizontalen Herd- 
roihe. Societ-ó Anonymo G. Dum ont &■ Fr6rcs, Sclaigneaux 
(Belgien).

Kl. 49 e, A 22 126. Elektrischo Stcuerung fiir Fall- 
hiimmer. Allgemeine Elcktricitats-GcseUschaft, Berli.i.

10. April 1913.
Kl. 10 a, H 61 084. Kokscfen mit senkrechten Heiz- 

zllgen und Beheizung der Of. nkammern in yerschicdenen 
Hohen. Fa. Gebr. Hinsclmann, Essen-iluhr.

Kl. 10 a, K 50 386. Einriehtung zur Loschwasser- 
zufOhrung ftir voll\vandige Koksloschbchiilter, bei denen 
das Loschwasser am Boden des Behiilters e in tritt und auf- 
stcigt; Heinrich Koppers, Essen-Ruhr, lsenbergstr. 28/30.

Kl. 12 e, P  30 149. Yerfahren zur < lektrischen Reini
gung staub- und nebelhaltiger Luft und Gaso unter Ver- 
wendung spruhender Elektroden. Dr. Herm ann Pilning, 
Milnster i. W., Krummer Timpen 51.

KI. 12 e, St. 15 410, Verfahren zur Trockenreinigung 
von Gasen. August S trlte , Sehnde bei Hannover.

Kl. 21 h, S t 16 597. Elektrisch geheizter Wiirmo- 
speicher. William Stanley, Great Barrington (V. St. A.).

Kl. 24 a, E 18 165. Feucrung, bei der der Brennstcff 
zunachst auf einem Rost entgast und dann auf einem 
Yon dom ersten getrennten Rost re rb rann t wird. Johannes 
Engemann, Bobrek O. S.

KL 31 a, B 67 496. Schmelzofen fUr Weichmctall
u. d g l m it kippbarem Schmelzgutbehiilter. Wilhelm 
Buess. Hannovcr, S tader Chaussce 41.

Kl. 31 b, G 37 206. EntklammerungsYorrichtung 
bei Formmaschinen. Rudolf Geiger, Kirchheim u. Teck.

* Die Anmcldungen liegen von dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monate fflr jedermann zur 
E insicht und Einsprucherhebung im Patentam te zu 
B e r l in  aus.

Kl. 40 a, B 69 810. Vcrfahren und Vorrichtuug 
zum Laugen von gerosteten Erzen, Huttenprodukten
u. dgl. Dr. Wilhelm Buddeus, Magdeburg, Blumenthal 
straBe 4.

Kl. 40 a, C 21 755. Selbsttatige Beschickungsvorricb- 
tung fQr Rostofen u. dgl. Chemischo Industrie Akt. Ges. 
und Dr. L. Singer, Bochum.

Kl. 47 f. L  35 927. Luftisolierung fiir Dampfleitung- 
rohre, Flanschenverbindungen, Dampfzylinder o. dgl. 
R obert Lampcrt., Breslau, Grabschncrstr. 85.

KL 80 1>, Sch 41 640. Yerfahren, flUssigc Schlackr 
stark poroś erstarren zu lassen; Zus. z. Pat. 252 702. Car) 
Heinrich Scliol, Allendorf, Dillkrcis.

Deutsche Gebrauchsm ustereintragungen.
7. April 1913.

Kl. 7 a. Nr. 547 088. Einlaufapparat ftir Walzwerke* 
zur Herstellung von Zinkbandcrn o. dgl. Deutsche Ma
schinenfabrik A. G., Duisburg.

Kl. 7 a, Nr. 547 551. Kantvorrichtung fttr Walz- 
worke. Wilhelm Spliethoff. Miilheim-Dtimptcn.

Kl. 10 a, Nr. 540 854. HeizgaszufOhrung fOr Koks
ofen. Wilhelm Koch, Hombruch.

Kl. 10 a, Nr. 540 855. HeizgaszufOhrung fiir Koks
ofen m it paarweise angeordneten Rohren. Wilhelm 
Koch, Hombruch.

Kl. 20 c, Nr. 547 224. Kokstransportwagen, dessen 
Entleerungsklappen m it Hilfe eines in Yerschicdenen 
l^agen fcststellbarcn Handhebels verschicden weit offenbar 
sind. K arl Veiz, S tu ttg a rt, Falkertstr. 01.

IG. 21 c, Nr. 547 085. Feinlitziges Drahtseil mit am 
Endo Yorgesehenem Verbindungsteil, zwecks Yerbindung 
zweier Soilcndcn m iteinander. J . Wilhelm Hofmann, 
Kotzschcnbroda.

Kl. 24 e. Nr. 547 552. Drchrost ftir Gaserzeuger. 
Deutsche HGttenbau-Gesellschaft m. b. H., DGsseldorf.

KI. 37 a. Nr. 547 457. Aus T- und U-Eisen zusammen- 
geftigtes Gerippe fOr Zaune und Mauern. August Forster. 
Lieg itz, Neuo Glcgaucrstr. 40.

O e sterreichische Patentanmeldungen.*
!&'■ [1. April 1913.

Kl. 18 a, A 4921/09. Zweistufige* Lufttrocknungs- 
anlage, insbesondere ftir hilttentechnische Zweeke. James 
Gayley, New York.

Kl. 18 a, A 2105/12. K ippbarer Vorherd fOr Schmelz
ofen. E rnst Hillebrand, Engers a. Rhein.

Kl. 18 b, A 10 052/11. Yerfahren und Vorricbtung 
zur Absaugung der in geschmolzenem Stahl oder anderen 
Metallcn bzw. Legierungen enthaltenen Gaso durch Ein
wirkung eines moglichst hohen Vakuums. Dr. Loui.* 
Baraduc Muller, Paris.

Kl. 18 b, A 10 052/11. Vorrichtung zur Absaugung 
der in geschmolzenem Stahl oder anderen Metallcn bzw. 
Legierungen enthaltenen Gase nach A 10052/11. Dr. Loui> 
Baraduc Muller, Paris.

Kl. 31 a, A 2611/12. Modeli, insbesondere fflr Bade- 
wannen. Edward Piphcr, Port Hope (Kanada).

Kl. 40 b, A 9005/11. Elektrischer Schmelzofen. 
Poldihtitte TiegelguBstahlfabrik, Wien.

Kl. 40 b, A 10 200/11. Stromiibertragungseinrichtung 
fur elektrischo Oefen zum Schmelzen ven Metallcn. 
Rochlingsche Eisen- und Stahlwerke, Ges. m. b. H., und 
Wilhelm Rodenhausen, Volklingen a. d. Saar.

Kl. 49 b, A 9176/11. Yerfahren zur Herstellung 
geschmiedeter Scheibenrader u. dgl. John Morrison 
Hansen, P ittsburg (V. St. A.).

* Die Anmcldungen liegen von dem ancegebenen Tag*" 
an wahrend zweier Monate ftir jedermann zur Einsiclit 
und Einsprucherhebung im Patentam to zu W ien aus.
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KI. 18 b, Nr. 252 503, vom 15. Norem ber 1911. 
G u te h o f fn u n g s h t i t te ,  A k t io n v e ro in  fQr B e rg - 
b au  u n d  H t t t to n b e t r i c b  in  O b e rh a u s e n , R h ld . 
Siemens- Martin-Ojen.

Das Heizgas — C3 ist insbesondero an Koksofengas, 
Wasscrgas oder andere leiehte Gase von hohem Heizwert

Deutsche Reichspatente.
KL 7 a, Nr. 252 951, vom 7. Februar 1911. A lb e r t  

Weber in D u isb u rg . Walzvcrjahren fiir Slabwalzwerke 
mit mehreren Kalibern nebencinander.

Der Stab a wird durch die Rollen b in cin Arbeits- 
kaliber des Walzeiipnares c, d  gesekoben und ver!aCt 
es durch cin Fchlkaliber des W alzenpaares c, f m it Hilfe 
der im gleichen Sinne laufenden Rollen g. Nach Quer- 
vcrschiebung um einen Kaliberabstand wird der Stab

von Rollen h, dereń Drehsinu dem der Rollen g ent- 
gegengesetzt gerichtet ist, in das benachbarte Arbeits- 
kalibcr der Walzen e, f und durch cin Fehlkaliber der 
Walzen c, d auf die Rollen i gcftihrt, dereń Drehsinn 
ubenfaUs dem dor Rollen b entgegengesetzt gerichtet 
ist. Die Querverschiebung erfolgt durch eine rechen- 
artigo Vorrichtung k, dio nach jedem Stabdurchgang 
bewegt wird. Dio Rollen b, g sind kurze, von den Haupt- 
rollcn i, h durch Reibung getriebene Hilfsrollen.

KI. 18c, Nr.253045, voin 8. Norem ber 1911. J u l iu s  
liiom er in  D u sse ld o rf .  Ojen mit jahrbarer Geudlbe- 
iUcke zum Gliihen von StahlgujSkórpem,

Die Gewolbedecke a  des GKłhofens ist in bekannter 
Weiso auf Radern b fahrbar. Die Abdichtung des Ge- 
wolbcs gegen die Seitenwiinde des Ofens wird durch eine

gedacht — wird von der Gaskammer a durch dio Feuer- 
brflcke b in den Ofen geleitet; nur die Yerbrcnnungsluft 
wird durch den im Ofenkopf befindlichen Kanał c ein- 
gcfuhrt. Sie trifft in steiler Richtung au das Gaa und 
bewirkt so eine innigo Jlischung

KI. 10 a. Nr. 253 624, vom 13. Juli 1911. S tć . Am<r 
B u r k h e is e r - E lo y  in  L O ttie h . J/ujlzujuhrung jii 
Regenerativ-Koks- oder Gasójen.

Dio Abgase gehen vom Kanał a  mis durch dem 
Regenerator b zum Kanał e und durch den Kanał d zum 
Kamin. Tnzwischen wird Luft durch den Kanał o ange- 
saugt, gelangt durch Kanale f, g zum vorcrhitzten Re
generator h und durch den Kanał i weiter zum Ofen.

' e f  k  d, m  f  j

Zwecka Umsteucrung werden dio Schieber k , 1 geschlosscn 
und die Schieber m, n geoffnet. Die Gase gehen dann 
von i iiber h, g und Kanał o zum Kamin, wahrend die 
Luft vom Kanał p aus durch q, c, b und a  zum Ofen 
gelangt. Luft- und Gaswege sind unabhangig von einander 
regelbar.

Franzósische Patente.

Nr. 441 806. R h e in is e h e  S ta h lw e rk o  in D c u ts c h -  
la n d . V  er jahren, Feinerze, Gichtstaub o. dgl. unter Be- 
nutzutig ton gebrannter Phosphatkreide, erjorderlichenjalls 
unter Zugabe ton Aetzkalk zu brikettieren.

Nr. 444271. W ilh e lm  B o eh m  in 
B e r lin . Ver/ahren, Erze, alten Gichtstaub u. 
dgl. unter Benulzung von Aetzkalk und SletaU-

o — salzlósungen (Cłdorkalzium ) zu brikettieren.
Nr. 442413. W e s td e u ts e h e  T h o - 

m a s p h o s p h a t-W e rk e  in B e rlin . Yer- 
fahren, die bei der Stahlerzeugung crforder- 
lichen Zusatze, wie z. B. Ferromangan, zu 
schrnelzen, jliissig zu erhalten und zuzusetzen.

Nr. 444809. J u le s  M e y ru e is  in  F ra n k re ic h .  
Yerfahren, MetnUe mittels an  Sauerstojf angereicherter 
Lujt zu schrnelzen und zu reinigen.

Nr. 444 880. F r a n z  W e rn d l in  D e u ts o h la n d . 
Verfahren, Gichlga-s mittels eines magtietischen Scheiders 
zu reinigen.

Nr. 444 979. A d o lp h  K ro l l  in  L u x em b u rg . 
Verjahren, Feinerz, Gichtstaub usw. jur die Yerkutlung 
mrzubereiten, wobei diese Stojje in  einem Drehrohrojen ror-

W////-
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gewarmt und in  einem Schachtojen bis zum Schmelzen 
erhitzt werden.

Nr. 4449S3. A u g u s t  H e c k s c h c r  in  N o rd - 
m n e r ik a . Verjahren, Feinerze u. dgl. in  einem Dreh- 
rohrojen zu agglomerieren.

Britische  Patente.
Nr. 1134, vom Jahro 1911. S v en  E m il S ie u r in  in 

U ó g an iis , So liw edon . Erzreduktionmer/ahren.
Nr. 6808, vom Jahro 1911. F r o d e r ic k  W ilso n  P a u l  

iu G lasgow . Stahlgewinnung im  sauren oder basischcn 
Herdofen.

Nr. 17 179, vom Jahro 1911. Y ie to r  S to b io  in 
S h e ff io ld . Elektrische Gewinnung eines siliziumarmen 
StaMes.

Nr. 18016, vom Jahro 1911. T o u s s a in t  L o v o z  in 
G iv o t , F ra n k ro ic h .  Stahlgewinnung in  einer Zwillings- 
birnc mit saurer bzw. basischer Auskleidung .•

Nr. 20121, vom Jaliro 1911. J e g o r  I s r a e l  B ro n n  
in R o m b a o h , L o th r .  Yerfahren und Ofen zum Schmelzen 
von Ferromangan und anderen Eisenlegierungen.

Nr, 20404, vom Jahro 1911. C o ln -M ttso n er B e rg - 
w o rk s -A k tio n -V e ro in  in  C re ilz th a l,  W ostf. Ver- 
fahren, aus arsenhjiltigen Eisenerzen durch Ttósten das 
Arsen zu entfemen.

Nr. 22755, vom Jahre 1911. C h a r le s  B in g h a m  in 
L o ndon . Erzeugung von Ferrosilizium.

Nr. 23038, vom Jahro 1911. J a m e s  G a y lo y  in  
N ew  Y o rk . Agglomerieren von Feinerz durch Verblasen.

Nr. 27 377, vom Jahro 1911. G oorg  F is c h e r  u n d  
Dr. B c r th o ld  S o h u d o l in S c h a f fh a u s o n , S ch w eiz . 
Herstellung von ElcktrostaMjormgufi.

Nr. 27400, vom Jahro 1911. D o u tso h -L u x e m - 
b u rg is c h o  B e rg w o rk s- u n d  H t t t te n - A k t ie n g e s e l l -  
s e h a f  t  in  B o ch u m . Erzeugung eines hochwertigeń Stahles 
und einer hochwertigeń Phosphatschlaeke im  kippbaren 
Herdo/en.

Nr. 28574, vom Jahro 1911. H o n r ic k  M a c a u la y  
P u n n e t t  in L o n d o n . Erzeugung von Ttlócken aus Bohr- 
spdnen o. dgl. durch Pressen.

Patente der Ver. Staaten von Am erika.

Nr. 1030901. H a n s  B io L o ro n tz e n  in  N o- 
to d d o n , N o rw eg en . Elektrischer Schachtofcn zum  
Beduzieren und Schmelzen von Erzen.

Nr. 1031055. Y ik to r  E. E d w a rs  in  W o rc e s to r ,  
M ass. Walzwerk.

Nr. 1031 153. J a in o s  G. W o st jr . in  W ilk in s -  
b u rg ,  P a  Yerfahren zum Sin iern  ron Erzen.

Nr. 1031202. E lm o ro  W. S a m p lo  u. W illia m  
H. B a so n  in  B irm in g h a m , A la. Masselngiep- 
maschine.

Nr. 1031257. A lb o r t  E. G roono  in  C h ica g o , 
J l l .  Yerfahren und Yorriehtung zum Reinigen von Metallen 
durch Frischen mit Luft unter Zuhilfcnahme einer dek- 
trischen Ileizung.

Nr. 1 031478. G co rg o  H a m p to n  S m ith  in  
A sp in w a ll ,  P a . Mechanische Hochojcnbcgichlungsein- 
riehtung

Nr. 1031490. E lih u  T h o m so n  in  S w a m p s c o t t ,  
M ass. Yerfahren zum Beduzieren von Erzen, iusbesondere 
Eisenerzen, unter Yerwendung eines fliissigen, mit Kohlen- 
stojj gesattigten Metallbades.

Nr. 1032129. L u d w ig  C a r l  F la c c u s  in  S t o t t i n ,  
D e u ts c h la n d .  Utnsteuereinrichtung fiir Regenerativ- 
gasdjen.

Nr. 1032 505. F r a n k  C. R o b e r ta  in  W y n n e-  
w ood , P a . Regenerator nebst Ausmauerungsstein.

Nr. 1032599. G o o rg e  P. G ib so n  in  B r a d d o e k , 
Pa. Schmelzofcn.

Nr. 1 032 653 und 1032 654. H e rm a n  A. B r a s s e r t  
in  B r a d d o e k , Pa. Stahlgewinnungsverfahren.

Nr. 1032 745. W a llao o  II. D ow  in  P ie d m o n t ,  
C al. Schmelzofcn.

Nr. 1033034 bis 036. F r a n k  C. R o b c r ts  in Wynne- 
w o o d , P a . IlochofenbegichtungsTorrichtung.

Nr. 1033051. G u s ta f  G ro n d a l  in  D jursholm , 
S c liw edon . Yerfahren zum Beduzieren von Eisenerz 
unter Reimischung von Kohle zum Erz  im  Drehrohrofen.

Nr. 1 033090 und 91. J o h n  D u n n  in S trea to r, 
J l l .  Presse zum Zusammenpressen von AbfallinetaU.

Nr. 1033254. C h a r le s  H o n ry  L is te r  in  North 
S t. P a u l ,  M inn. GiefSmaschinc.

Nr. 1033352. W a l te r  R u b e l  in  B erlin . Aus 
Eisen (frei von Phosphor, S ilizium  und Mangan) und 
etwa 3 %  Kupfer bestehende Legierung fur dektriieht 
Zwecke (B a u  von D ynam os u. dgl.).

Nr. 1033577. H u g o  G illo  in  Dusseldorf.
Umsteuerventil fiir Rcgcneratiiyajsófcn.

Nr. 1034094. W illia m  F r ie k s  in  B ethlehem , 
Pa. Koksofenbcschickungsmaschinc.

Nr. 1034361. H e n ry  G rey  in~*Now York.
IValzverjahren zur Herstellung rołi H-Eisen.

Nr. 1034 709. E d m u n d  H o h m a n n  iu  S tettin . 
Liegender Regeneratii-koksofen.

Nr. 1034 747. C h a r le s  A. W eek s in P h ilad e l
p h ia ,  Pa. M it  einem Róstofen (Drehrohrofen) verbun- 
dener elektrischer Schmelzofcn.

Nr. 1034 784 bis 1 031787. A lb e r t  E. Grcene 
in  C h ica g o , J l l .  Ver/ahren zur Gewinnung und Rei- 
nigung von Metallen und Legierungen im  elektrisehen Ofen.

Nr. 1035 120. H e n ry  D. H ib b a r d  in P h ilad e l
p h ia . Stahlgewinnungsverjahren.

Nr. 1035 280. W ill ia m  R. W a lk e r  in New York. 
Stahlgeicinnungsferjahren.

Nr. 1035 281. B ru c e  W a lto r  in  P ittsbu rgh .
Lujtentjeuchtungianlage jur hWtentcchnische Zwecke.

Nr. 1035 295. A le s a n d e r  Z en zes  in Berlin.
Konverter.

Nr. 1035374 bis 376. J a m o s  R. Mo W auee in 
B irm in g h a m . A la  ROhrengiePanlagc.

Nr. 1035573. L o u is  G a th m a n n  in W ashington. 
Panzerplatte.

Nr. 1035 754. J a m e s  W a rn e r  S h o o k  in Tus- 
c a lo o s a ,  A la. Yerfahren, Ansatze in  Drehrohrójen :>» 
Sintern von Erzen zu beseitigen

Nr. 1035933. J a m e s  E. Y o rk  in NewYork.
Blockve rdichtungsverfahren.

Nr. 1035 947 u. 918. R o b e r t  B. C a rn ah a n  jr. in 
M id d ło to w n , O hio. Verfahren zur Herstellung tim*
mindestens f9,80 %  E isen  enthaltcnden Flupeisens.

Nr. 1035 949. S te w a r t  A. D a v is  in P ittsb u rg h , 
Pa. Walzwrjahren fur Bleche uw l Platten.

Nr. 1035960. E d w a rd  F. G o l t ra  in St. Louis, 
Mo. Verfahreny Eisenerze im  Drehrohrofen zu brennen und 
von ihrer Gang art zu betreicn.

Nr. 1 036 309. A d o lf  A le s a n d e r  K a r l  Nowak in 
B o u s a. d. S a a r . Róhrenwalzwerk.

Nr. 1 036333. J o h n  P o w er in P u e b l o ,  Colo.
Blocklorm.

Ńr. 1 0 3 6  3 5 0 .  J a m e s  S c o t t  in  P h ila d e lp h ia ,  P a-  

Ilochofenschachtkuhlung.
Nr. 1030 498 b is500. F re d  B. L ara b  in B ottondorf, 

Jo w a . Stahlgewinnungsverjahren nebst Herdofen mi 
Bessemereinrichiung und elektrischer sowie Gas- oder 0< - 
heizung.

Nr. 1 036 995. J o h n  W. G c b h a r d in  M unoio, Ind- 
Verjahren, Gufletahlstucke in  der Form  zu harten.

Nr. 1037 013. J a m o s  A lf rod  J o n e s  in Chicago- 
J l l .  Vorrichtung zum Trocknen von Blockjormen.

Nr. 1037 480. W ilh e lm  H o e lle r  in  K oln. Be- 
schickungseinrichłung fiir Schachtojen und Gaserzeuger.

Nr. 1037 536. J o s e p h  W. R ic h a rd s  in Soutb 
B e th le h e m . Behandlung von jlussigem Stahl im sauren 
elektrisehen I  nduktionsojen.

Nr. 1 037 848. C a rl P. A s tro m  in  E a s t  Orange, 
N. J . Schlackenwagen.

Nr. 1038154. L u th e r  L. K n o i  in  A valon . P*- 
Gekuhlter Ojenkopj jur Gas r(generał im  jen.
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Statistisehes.
Statistik der Obersehlesischen Berg- und Hilttenwerke fiir das Jahr 1912.*

Der soeben unter vorstehendcm Titel erschiencnen Ober den Betrieb der obersehlesischen Berg- und Hiitten-
Veriiffentlichung entnehmen wir dio folgenden Angaben werkeim abgelaufenen Jahre im Vcrg!eich zum Jahro 1911:

Art des Betriebes
Zahl de r A rbeiter Fiirderuug bzw. Erzeugung

1912 1 9 U Gegenstand
1912

t
W e rt”

M

1911
t

W ert *«

Steinkohlenzechen . . . 120038 117791 S to in k o h lo n ....................... 41543442 353015934 36022909 305912035
Eisenerzgruben . . . . 1202 1404 E i s e n e r z c f ....................... 153895 954000 142152 823482
Koksanstaltcn u. Zindoi*' K o k s ................................ 1939019 27798000 1723220 24971097

f a b r i k e n ....................... 4270 3950 Z i n d e r ........................... 145893 875000 119893 689995
T o e r ................................ 152933 3986000 133838 2955390
Schwefels. Ammoniak 35072 8779000 30182 7173409

Brikettfabriken . . . . 380 348 Stcinkohlcnbriketts . . 383212 4290481 336092 3080890
R o h e is o n ....................... 1048350 08933474 903382 60089440

Hochofenbetrieb . . . . 5249 4989 B l e i ................................ 109 07892 102 31207
Ofen bruch usw. . . . 1052 103101 779 68445

Eisen- u. StahlgicBorei . 3790 3079 GaBwaren II . Schmelz. 94822 13181105 80992 11034421
Stahlform guB . . . . 11694 4138231 10049 3377547,
Stahlform guB . . . . 9993 3110941 9130 2765280

Muli- u. SchwciBeiscn- , H a lb z e u g ....................... 216180 19543512 220770 22401934
erzeugung, Walzwerks* Fcrtigerzeugnisso der
b o tr ie b ........................... 20190 19688 Wu Iz werke . . . . 949813 137043075 806617 114134873

Verfeinerung8betriob . . 15930 14737 Erzeugnisse aller A rt . . 344915 95157854 289102 75586300

lin nachstehenden geben wir dic E lu B e is e n e rz o u - 
gung Oberschlesiens in den letzten sechs Jahren wieder. 
Łs wurden erzeugt:

im Jahre

B lJcke aus

Thoraas-
Konverteru

t

Iłessemer-
K onvertera

t

Siemens-
M artinofen

t.

Tiegelofen ! 

t i
1907
1908
1909
1910
1911
1912

311 260 
303 289 
303 857 
325 667 
340 712 
340 857

7 137
-

-

642 919 
647 232 
646 466 
716 133 
877 565 

1046 957

9 877 ' 
8 557 
2 243 

11 981 
7 251 
7 740

StahlformguBerzeugung

im Jahre in den Stahl- 
werken

in den S tahl- 
gieflereien

Insgesam t i

------- t t t

1907. . . 5837 7 887 13 724
1908. 5824 8 182 14 000
1909. . 6910 7 290 14 200
1910. 7883 8 902 16 785
1911. . 9130 10 049 19 179
1912. 9993 11 694 21 087

Jahr

1907 .
1908 .
1909 .

Łuppen, 
Rohs .‘hlenen 

t
194 309 
151 893 
112 238

J a h r

1910. .
1911. .
1912. .

Luppen,
]ioli3_-hlen<ti

i
97 385 
85 834 
85 234

Heransgegeben rom  Obersehlesischen Berg- und 
cninannischen Verein, E.V., zusammengestelit und be- 

citet ron Dr. H. V o ltz  und Dr. H. B o n ik o w sk y , 
1013, Selbstrerlag des Yereins. — Ygl. St. u. E. 

l912-4. April, S. 590/1.

Die Erzeugung an E e r t ig f a b r ik a to n  zeigt folgende 
Zusammenstcllung:

Die Erzeugung an S ta h lfo rm g u B  geht aus nach- 
>'>lgender Zusammenstcllung h o rro r:

Jah r

davon
1-ertlg-

Eisenbahn- 
fabrikate j Oberbau- 

] m ateria!
_____ t _____1 t

Grobblech

t

Feinblech \ 

t

1907 083 3 0 2 !  113 595 105 107 85 913 i
1908 085 9 4 4 !  151256 112 381 88 182
1909 711 724 118 446 100 853 89 576
1910 793 030 | 126 011 121 526 98 094
1911 800 017 130 454 119 172 104 713
1912 949 813 | 109 190 125 839 112 815

An Schw oiB oisen wurden von den Puddelworken 
°>gende Mengen erzeugt:

In  der S tatistik  ftir das Ja h r 1912 sind wio im ror- 
hergehenden Jahro 58 S tc in k o h le n z e c h o n  aufgcfOhrt. 
An Dampfmaschinen wurden auf den Zechen 1272 (i. V. 
1320) mit 342 713 (319 511) PS nachgowicsen. Beim 
elektrischen Betrieb ging dio Zahl der rothandeneii 
Dynamos von 355 auf 329, d. h. um 7,3 %  zuriick, wahrend 
die Leistung in KW  ron  120 740 auf 130 347, d. s. 8 % .  
zunahm. Dio Anzahl und le istung  der Elektromotoren 
stellto sich auf 4012 (3473) m it 191 991 (174 745) PS; 
die Zunahme betriłgt domnacli 15,5 bzw. 9,9 %. —  An 
E is e n e rz g ru b e n  umfailt die diesjiihrige Statistik 10 (12) 
im Betricbo stehendo Eórderungen, wobei dio rereinigten 
Eisenerzbergwerke der Obersehlesischen Eisen-Industric. 
A. G., wieder ais eino Anlago gerechnet sind. Wegen 
Einstellung des Betriebes fortgefallen sind die Tamo- 
witzer Eisenerzforderung der Kattow itzer Aktien-Gesell- 
schaft fur Bergbau und Eisenhilttenbetrieb und die Eisen
erzforderung der Erzbergbau-Gesellschaft ,,Naklo“. An 
Betriebskraft wurden 7 Dampfmaschinen m it 035 PS. 
8 Elektromotoren m it 516 PS und 2 Dynamomasehincn 
m it 870 PS nachgewicsen. — Wio im Vorjahre bctrui! 
dic Zahl der K o k s a n s ta l tc n  14, dio der Z in d e r -  
f a b r ik e n  1. Samtliche in Oberschlesien betriebene

** Teilweise geschatzt.
f  AuBerdem wurden ron  den Zink- und Bleierz- 

gruben u. a. noch 11 215 (8045) t Eisenerze im Werte 
ron 72 310 (51 780) .K gefordert.
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Koksofen (2320 gegen 2306 im Jahre  1911) sind auf die 
Gewimmng von Teer und Ammoniak, ein Teil auoh auf 
dio Bonzolgewinnung eingerichtet. —  An S te in k o h le n -  
b r i k e t t f a b r i k e n  waren 4 (4) im Betrieb. — Die Zahl 
der im Berichtsjahre in Betrieb befindlichen K o k s - 
H o c h o fe n  w e rk e  bezifferte sioh auf 8 (8). Der Hoch- 
ofon der Kóniglichen H iltte zu Gleiwitz wurde im Berichts
jahre noch nicht wieder angeblasen. Von don vorhandenen 
35 (30,1 ICokshochofen standen 31 (30) in Betrieb. An 
don genannten Werkon waren 97 (97) Dampfmaschinon 
mit 17 112 (17 042) PS, 31(29) Gasmotoren mit 14 907 
(13 107) PS und 122 (75) elektrischo Motoren m it 2945 
(1785) PS  yorhanden.— An E iso n - u n d  S ta lilg ie C e -
l-eion sind 24 (24) nachgowiesen, bei denen 55 (53) Kupol- 
iifen, 9 (14) Flammofen, 5 (3) Siemens-Martin-Oefen m it 
Lasisclicr Żustellung und 6 (6) mit saurer Zustellung 
geziihlt wurden. AuBerdem befand sich eino Klein- 
bessemereianlage im Betrieb. — Mit der F luB - u n d  
S c h w e iB e ise n c rz e u g u n g  so w ie  dem  W alzw o rk s- 
b o tr ie b  befaBten sich 14 (15) Werke; auBer Betrieh 
gestellt wurde dio Hoffnungshtltte. Auf diesen Werken

waren folgende Botriebsvorrichtungcn vorhanden: 5 (5) 
Rohcisenraischer, 6 (8) Kupolofen, 8 (8) Thomas-Kon- 
verter,49(44) Siemens-Martin-Oefen m it basischer, 1 (1) mit 
saurer Zustellung, 5 (5) Tiegelofen, 98 (103) Puddelófen 
und 399 (321) Tiof-, Roli-, SchwciB- und sonstige Oefen. 
AuBerdem wurden nachgowiesen: 5 (5) Błock-, 5 (7) 
Luppen-, 12 (14) Grob-, 8 (8) Mittel, 19 (19) Fein-, 7 (7) 
Grobblech-, 19 (17) Feinblcoh-, 3 (2) Universal- und 
42 (15) sonstige WalzenstraBcn sowio 74 (82) Hammer 
und 13 (14) Pressen. Ais Botriebskraft dienten 350 (389) 
Dampfmaschinen m it 75 593 (84 243) PS und 1150 (1081) 
sonstige Betriebsmaschinen (Elektromotoren, Wasser. 
turbinen) mit 43 662 (42 610) PS. — Die Statistik der 
Verfeincningsbetriebe umfaBt 11 (11) PreB- und Hammer- 
werke, 1(1) Drahtwerk, 2 (3) Kaltwalzwerke, 6 (6) Rohr- 
walzwerke, 14 (13) Konstruktionswerkstiitten, 10 (10) 
Maschinenfabriken, 5 (5) Kleineisenfabriken, 2 (2) Eisen- 
blechfabrikationen und 2 (2) sonstigo Betricbszweige 
m it zusammen 77 (80) Dampfmaschinen von 15564 
(15 179) PS und 720 (667) sonstigen Betriebskraften 
ron 24 225 (17 689) PS.

GroBbrltanniens AuBenhandel.

E infuhr Ausfuhr

J a n u a r  bis Miirz

1912
tons*

1913
tons .

1912
tons*

Eisenerze, einschl. m a n g a n h a l t ig e r ............................ 1 609 048 2 041 904 1 801
S te in k o h le n .............................................................................. 12 473 072
S te in k o h len k o k u .................................................................... 24 269 11 894 277 123
S te in k o h le n b r ik o t ts ........................................................... 1 373 332
Alteisen .................................................................................. 15 614 39 097 27 430
R o h e is e n .................................................................................. 40 727 51 609 335 809
E is e n g u B .................................................................................. 1 053 1 804 1 101
S ta h lg u B .................................................................................. 1 796 3 084 225
S o h m ied fls tu ck e .................................................................... 479 380 99
S tah lsch m ied es tu ck e ........................................................... 4 461 5 304 578

i SchweiBeisen (S tab-, W inkel-, P r o f i l - ) ....................... 32 203 57 620 38 073
i S tahlstabe, W inkel und  Profile ................................ 24 512 54 616 63 592
I GuBeisen, n ich t besonders g e n a n n t ............................ 15 291

Schmiedeison, nicht besonders g e n a n n t .................. _ 16 743
, R o h b l o c k e ............................................................................. 7 718 12 058 10
i Yorgewalzte Blocke, K niippel und P la tinen  . . . 124 670 145 580 1 002

Bram m en und W eiB b le c h b ra m m e n ........................... 82 509 57 658
TrSger ...................................................................................... 24 593 31 344 33 452
S c h ie n e n .................................................................................. 8 395 10 976 126 795
Schienenstuble und Schw ellen......................................... 25 594
R a d s i i tz o .................................................................................. 389 273 10 219
Radreifen, A c h se n ................................................................ 1 205 2 075 7 105

i Sonstiges E isenbahn m ateriał, n icht besond. genannt 15 300
Bleche n icht u n te r ‘/b Z o l l .............................................. 18 878 34 589 39 392
Dcssleichen u n ter */, Z o l l ............................................. 6 434 9 033 21 590

j Verzinkte usw. B le c h e ....................................................... 176 869
Schwarzbleche zum Y e r z i n n o n .................................... 17 354
W eiB b leeh e ............................................................................. — — 135 249
P a n z e rp la t te n ......................................................................... — 988
D raht (einschlieBlich Tolegraphen- u. T elephondraht) 10 572 16 090 19 810
D r a h t f a b r ik a t e .................................................................... 12 863
W a l z d r a h t ............................................................................. 22 936 24 786
D r a h t s t i f t c ............................................................................. 13 911 13 133 —
Nacel, H olzschrauben. Nieten .................................... o 689 1 983 8 217
Schrauben und M u t t e r n .................................................. o 115 2 573 7 162

■ Bandeisen und R o h r e n s t r e i f e n .................................... 10 675 20 281 9 182
Rohren und  R óhrenvorbindungen aus SchweiBeisen 8 289 13 826 45 665
Desglcichen aus G u B e is e n ............................................. 745 o 524 56 514
K etten , Anker, K a b e l ....................................................... 8 194
B ettste llen  und Teile d a v o n ......................................... - 5 748
F abrikate  von Eisen und S tah l, n ich t bes. genannt. 7 285 9 953 31 306

Tnagesamt Eisen- und S ta h lw are n ................................
Im W erte v o n ................................................................(

474 853
2 955 571

622 255 
4 091 724

1 314 521 
12 421 934

* Zu 1016 kg.

1913 
t o r s * __

1 079 
17 239 009 

282 190 
507 202 

28711 
256 212 

1528 
236 

19 
331 

35 798 1 
62 433
19 313 
18 503

62
944

31 425 
112 879 
33 895 
10 124 
7 362

20 302 
27 679 
17 119

181 918 
16 116 

121 213 
541

13 524
14 303

7 9S4 
6 526

11 018 
39 183 
57 058

8 940 
5 855

35 346

1 204 402 
13 422 139
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Frankrelchs AuBenhandel im Jahre 1912/

Einfuhr im Jah re Ausfuhr im  Jah re

S te in k o h lc .................. ...........................................................
Steinkohlenkoks....................................................................
S tc in k o h lo n b rik e tts ...........................................................
E is e n e rz ..................................................
GieBerei- und Frischereiroheison, Spiegeleiscn . . 
Forromangan, Ferrosilizium , Ferroohrom  usw. . .
R o h stah lb lo ck o ....................................................................
Vorgewalzto Blocke, K niippel usw. . . . . . . .
W e rk z e u g s ta h l....................................................................
Sonderstahl..................................................

■ Schmiedestucke aus SchweiB- und FluBeisen . . .
Bandeisen ..............................................................................
Blecho aus SchweiB- und F lu B e ise n ...........................
EUenblech, yerzinn t, yerbloit, verkupfert, yerzink t 
Drahtaus SchweiB- oder FluBeisen. roh und yerzinkt,

verkupfert, verzinn t usw ................................................
i Schienen aus SchweiB- und  F lu B e is e n .......................
Rader, Radsatzo, Achson usw ..........................................
llo h ren ......................................................................................
S ta h ls p a n e ..............................................................................
Feil- und Gluhspane .......................................................
B ru c h e isc n .............................................................................

! S c h r o t t ..................................................................................
Maschinenteilo usw................................................................
Werkzeugo usw........................................................................
Sonstige Eisen- und S tah lw aren .....................................
Walz- und P u d d e ls c h la c k e ..............................................

Im Veredelung8verkehr wurden:

Frischereiroheisen ................................
GieBereiroheisen....................................

| R o h stah lb ló ck e ....................................
I *Vorgewalzto Blocke. K niippel usw. 
B lech o ......................................................

1912 | 
t

1911 1312
t j________t . 1

lu l i
t

15 966 768 16 231 787 | 1 9 1 1 0 9 7 1 336 014 !

2 788 965 1 2 319 513 217 557 184 522 ;

1 122 744 1 189 239 191 695 114 467 !

l 454 190 j 1 350 793 8 318 312 ! 6 176 093

57 241 49 376 216 895 104 352

U  179 7 715 i 12 308 11 681
10 : 65 8 286 1 992

02 7°4 16 084 162 564 168 994

2 135 1 944 494 510

1 994 1 297 — 30

4 836 4 617 493 1 406

3 522 2 442 2 986 3 103

32 487 9 780 8 611 6 506

29 724 28 363 2 024 1 250

5 381 4 208 8 244 9 310

2 053 1 559 46 351 75 103

9 461 6 045 3 228 2 570

7 202 ii 820 4 566 3 196
2 588 3 877

2 440 4 872 33 434 23 979

1 162 862 16 939 4 874

13 479 13 909 139 195 84 262

40 939 37 651 36 783 32 252

4 730 4 343 6 461 6 175

54 352 46 250 103 017 | 102 932

59 879 46 986 ; 248 840 211 696

eingcfUhrt Im J a h re  | wieder »u*gefllhrt Im Jah re

1912 1911 1 1912 1911

t ___ _ ________ L ______ I________............... 1

117 637 98 963 116 766 94 818

104 564 103 200 94 591 95 034

18 252 
32 505

\ 15 164
Ą 30 204 29 625 1 y 30 259

8 284 8 168 j j

Die Guterbewegung auf deutschen E lsenbahnen in 
den Jahren 1910 und 1911.**

” ■ ■ !

Eb wurden bcfilrdcrt |

1910 1911 

MUllonen Tonnen
j

S te in k o h le n ............................ 101,53 109,15
S te in k o h le n k o k s .................. 19,29 ; 20,88
Stcinkohlonbriketts . . . . 4.69 5,41 |
B rau n k o h lcn ........................... 17,28 17,15
Braunkohlon • Koks und

15,19 16,61
Eisenerze ................................ 15,14 16,32
Eisen, roh, aller Art . . . 5,90 6,00 i
Eisen- und S tah lbruch  . . 3,80 4,18
Eisen und S t a h l .................. 8,30 9,19
Eisen- und S tahlw aren . . 2,38 2,68 ;
Luppen von SchwoiBcisen . 2,60 2,63
Eisenbahnschicnon . . . . 1,91 2,26 i
Eiserne E isenbahnschwellen ! 0,36 0,36 ;
Eiscrne Achson .................. 0,41 0,48
Eiserne R o h r e n .................. 1,22 1,37
Eisen- und S tah ld rah t . . 1,14 1,17
Eiserne Dampfkosscl . . . 2,23 2,49

Frankreichs Rohelsenerzeugung im Jahre 1912.*
Nach den Erraittlungen des „Comito des 1'orges 

de France11** gestalteto sich dio Roheiscnerzougung 
Frankreichs im abgclaufonen Jahre, verglichen m it den 
Ziffcrn des Jahres 1911. ivic folgt:

Zahlentafel 1.

1911 
t

718 092 
586 496 
104 205 

!777 201 
65 277

46 770 
10 066

| ' - ■
1912 

t  1

GuBwaren erstor Schmelzung
i G ieB ereiroheisen .......................

Friscboroiroheison . . . . . . .

O. M. . . .
j Spezialroheisen (Spiegeleiscn, 
i Forrom angan usw.) . . • 
i Sonstiges R oheisen ..................

f  138 173 
687 509 
568 164 
117 221 

3 304 518 
10 528

41 719 
4 160

Zusamm en 4 871 992 |4426  469

o/

* Nach dom B ullotin  des Comitó des Forges de 
>,'rance Nr. 3177 (voxn 20. Marz 1913). — Vgl. St. u. E. 
!912. 29. Febr., S. 374.

*-* Verkohrs-Korrespondenz 1913, April. — Vg). 
S tu .  E. 1912, 21. Marz, S. 500.

Danaoh h a t also ilie noneiscnerzcuBuug 
1912 gegeniiber dem Jah r 1911 um  44;>523 t  oder 10,1 
zugenommen. Auf die einzelnen Bezirke yerteilte sich die 
Rohciscnerzcugung Frankreichs wie in Zahlentafel -

(S' ‘Ł  wurden verbraucht 12 010 358 t 
einheimische und 1 126 626 t  auslandische Eisenerze.

.  Vgl. St. u. E. 1912, 4. April, S. 591/2.
** Bullotin Nr. 3179 (vom 22. Marz 1913). 

t  D arunter 1912: 110 901 t, 1911: 87 796 t  Rohien.
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Zahlentafel 2.

O st-Frnnkreich . . 
N ord -F rankreich  
M itte l-F rankreich  . 
Siidw cst-Frankreich  
S iidost-Frankrcich  . 
W est-F rankreich

Zusam m en

1912

t %

3 598 749 73,9
023 095 12,9
180 821 3,8
250 033 5,2
141 024 2,9
05 670 1,3

4 871 992 100.0

Zahlentafel 1.

225 2901 Mangancrzc und 841 2791 Eisenabfiille, Schlacken 
und Schwefelkiesabbriindc.

Auf den W erken, die Angaben fflr die Statistik 
gelicfcrt haben, waren 14S H o c h o fe n  yorhanden, von 
denen 125 im Feuer standen. Im  Bau befanden sich auBer- 
dem 14 Hochofen. Die Arbciterzahl der Hochofenwerke 
bezifferte sich auf annahem d 15 000.

Frankreichs FluBeisenerzeugung im Jahre 1912.*

Nach den Erm ittlungen des „Comitó des Forges 
de France41** gcstaltete sich die Rchstahlcrzeugung 
Frankreichs im letzten Jahre, verglichen m it dem Jahre
1911, wio in Zahlontafel 1 angegeben.

Danach hat dio FluBeisenerzeugung Frankreichs 
im Berichtsjahre gegenuber dem Jahre  1911 um 397 739 t 
oder 10,9 %  zugenommen.

An H a lb z e u g  wurde im Jah re  1912 1 202 159 (i. V.
1 149 176) t  vorgewalzte Blocke und 714 929 (594 972) t 
Kniippel, insgesamt also 1 977 088 (1 744 1-48) t  erzeugt.

* Vgl. St. u. E. 1912, 4. April, S. 592.
** Bulletin Nr. 3181 (vom 4. April 1913.)

§ D arunter 283 496 t  Formcisen, Schienen, Radreifen,
Triiger und Handelseisen.

§§ D arunter 83 911 t  Triiger, Formcisen und Handels
eisen.

1012 1911

Of
/O t %

Roh błocko aus dem
K onverter 
a) saures Y er

fahren . . . . 73 917 1,8 75 158 2,1
; b) basisehes Yer

fahren . . . . 2 604 010 05,4 2 389 352 65,0
Rohblócke aus dem 

M artinofon . . 1 302 402 32,0 1 185 345 32,2
Tiegelstahlblockc . 21 441 0,5 16 908 0,4
! Rlektrostahlblooko 15 922 0,3 13 850 0,3

Zusamm en 4 078 352 100,0 3 680 613 100,0

Die Menge der F e r t ig e r z e u g n is s e  aus FluBeiseu 
ist aus Zahlentafel 2 zu ersehen:

Zahlentafel 2.

an 1912
t

1911
t

S c h ie n e n ....................... 531 304 449 818
Radreifen .................. 45 572 40 336

483 003 212 008
Form eisen (versch.) . \ 969 479 / 409 181J
Handelseisen . . . . ) t 709 Rłl§§
M aschinonteilo . . . 133 529 123 213

68 240 62 160
50 700 45 050

W e iO b le c h .................. 40 629 ! 37 471
B l e c h e ............................j 569 403 449 234
S c h m i c d c s t i i c k o  . . . 79 553 59 038
Stahlform guB . . . . 59 321 “ I 784

Zusam m en j 3 028 799 2 638 484

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. — D e u ts c h la n d .  In der 

Lago des Roheisenmarktes ist eino Aenderung n icht cin- 
getreton. Der Abruf bleibt auBerordcntlich stark. Der 
Roheisenverband ha t m it der Yerkaufstatigkeit fiir das 
zweito H albjahr 1913 inzwischen begonnen. Die Preise 
stellen sich wie folgt: f d t

GieBereiroheisen N r. I  ab H U t t e ................................
„ I I I  „  ............................................

H Sm atit ab H U t t e ............................................................
8iecerljinder Q ualitats-Puddelei?cn ab  Siegen . . . 
Stahieison, weiCes, m it n ich t Uber 0,1 %  P hosphor,

ab S i e g e n ...................... .....
Diegeleisen 10— 12 % , ab  Siegen . ............................

A
77.50
74.50
81.50
69.00

72,00-73,00
82.00

Vom oelglschen Eisenmarkte wird uns aus Brtissel 
unter dcm 12. d. M gcschriebcn: Die Geschaftstatigkeit 
am Eisenm arkt yerlor in dieser Wcche, wo der General- 
streik vor der TGr stand und inzwischen zur Tatsache 
geworden ist, abennals von dem bereits sehr geringen 
Umfang. Das Arbeitsbedtirfnis ist in Stabcisen, Blechen,. 
Bandeisen und D raht allmahlich allgemein gewerden, und 
in den letzten Tagen gingen eii m 11 i eh e Werke neuer Arbeit 
sehr eifrig nach, ohne auf die Preise besondere Riicksicht 
zu nehmen. Dio Zurtickhaltung der Verbraucher war 
gleiehzeitig in einem Grado zu beobachten, wie sie bislang 
noch nicht cingetreten war. Die inlandischen Yerbraucher 
zeigten sich bemcrkenswerterwcise noch zuriickhaltender 
ais die ausliindischen Bezieher, und neben der yollstandigen 
Unterbrechung jeder K auftatigkcit wurde auch der Abruf 
yollstandig eingestcllt. Der Ein gang von Ausfuhrauf- 
tragen war gleichfalls auBerst spiirlich, so daB in Stabcisen, 
wio selbst in Blechen boi munchen Werken auf Yorrat

gewalzt wird. Von manchen Seiten wird behauptet, da 
einzelnen Betrieben der Ausstand willkommcn wan\ 
um dio Wcrko stillegen zu konnen und ohne besonders 
hoho Auslagen die Wicdcrkehr normaler Verhultn^."t'. 
dio eine unyerziiglicho Besscning der Kauftatig ci 
bringen durften, abwarten zu konnen. Verluste groBeren 
Umfangs werden yoraussichtlich die llohciscnhcrste er 
erleidcn, da eine nur geringe Unterbrechung der Ko 
erzeugung, wo die Hochofen kcinc nennenswerten , l 
besitzen, ein Abblascn der 0< fen zur Folgc haben m0 e. 
Am Rohcisenmarkt ist gleichfalls eine Zurflckhaltun? 
der Verbraucher zu beobachten. Die H o c h o f e n w e r  e 
sind geneigt, zu den jetzigen Preisen ihre Erzeugung 111 
das dritte  und auch yierte Jahresvicrtel zu yerschhe n, 
indessen sind die Verbraucher noch keiric swegs zu nennens
werten Ktiufen iibergegangen. Die belgisehc Ro>n 
erzeugung belief sieh im 1. Vierteljahre auf 626 6 
gegen 555 650 t  in der yorjiihrigen Vergleichszeit.  ̂
Halbzcuggeschaft ist gleichfalls ruhiger geworden, namen 
lich zeigen sich dio englischen Verbraucher z u n c h m e n 1 
zuriickhaltender. Die Ausfuhrprcise fiir belgisches 1 a  ̂
zeug haben dadureh weiter nachgegcben und z,
auf 98 bis 100 sh fur Halbzcugblocke von 4", 101 bis 10.) -*11 
fUr Kniippel vcn 3 '', 103 bis 105 sh fiir solche vcn 2 un<i 
104 bis 106 sh fiir Platinen zuriickgegangen. iAm Ąitcisen 
m arkt h a t die Verringerung der Beschaftigung in Fe 
erzeugnissen zu einer yerstarkten Zurtickhaltung <■ 
Yerbraucher gefiihrt, da diese dic vor ciniger Zeit gefo er 
ten hohen Preise nicht mehr anzulcgcn in der Lag© sin * 
Gewohnlicher W erkschrott ist seit Beginn dieses Moo* • 
sehon unter 60 fr f. d. t  angeboten worden. Der ftar*
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in Fertigwaro leidet in allen Abtcilungcn unter don cr- 
wahnten ungOnstigcn Einfliissen. Stabeisen und Bleche 
liegen iiuBerst ruhig. Sowohl bei FltiB- wio bei SchweiB- 
stabeisen gilt bei lialbwegs nennenswerten Mengen der 
Sak von £  5. 12/6 ols verhaltiusmaCig giinstig. Die reinen 
Walzwerko sind bei den godruckten Ycrkaufsnotierungcn 
fflr Blccho angesichts der hohen Halbzeugpreiso in eino 
recht ungiinstigo Lago geraten, doch hat sieli bislang 
dic Fortsetzung des KUckgangs der Ausfuhrpreiso noch 
nicht vermcidcn lasscn. Man schlicBt ohno Zogern zu 
folgenden Sat7.cn ab : Feinblecho 7.U £  0.14/0 bis 0.16/0, 
Blcche von 3/32" zu £  6.12/0 bis 6.14/0, Blccho von 
‘/i" zu £  6.9/0 bis 6.11/0 und flulieiscrne Grobblccho 
zu £  0.6/0 bis 6.8/0 f. d. t, fob Antwerpen. Bandcisen 
behauptet sich yerhaltnismaBig besser zn £  6.18/0 bis 
7.0/0; Streifen und D raht liegen sehr unliefriedigend. 
Eine Ausnahmo in den allgemeinen Marktycrhaltnissen 
stellen weiter Triiger und Schienen dar, wo dio Syndikato 
in den letzton 12 Monaten boi der Preisstellung sehr 
vorsichtig und gcnUgsain gewesen sind. In Schienen kam 
ein neuer groBer AbscliluB auf 9000 t  m it Sfidamerika 
zustande.

Versand des Stahlwerk Verbandes. — Der Versand 
des Stahlwerks-Verbandes betrug im M arz  1913 ins
gesamt 562 277 t  (Rolistahlgewieht); er war dam it Gf> 860 t 
hoher ah  im Februar d. J . (506 417) t, dagegen 107 647 t 
niedriger ais im Marz 1912 (669 924 t). Im einzelnen 
wurden versandt: an Halbzeug 151 688 t  gegen 140 386 t 
im Februar d. J. und 158 690 t  im Mar/. 1912; an Form- 
cisen 178 152 t  gegen 136 175 t  im Februar d. J . und 
244 723 t im Marz 1912; an Eisenbnhnmatcrial 232 437 t 
gegen 229 856 t  im Februar d. J . und 266 511 t  im Marz 
1912. Der Versand des Monats Marz 1913 war demnach 
in Halbzeua 11 302 t, in Formeiscn 41 977 t  und in Eisen- 
bahnniaterial 25811 hoherals der Versand im Februar d. J. 
Ira Vergleich zum Monat Marz 1912 wurden im Beriehts- 
monate an Halbzeug 7002 t, an Formeiscn 66 571 t  und 
an Eisenbahnmatcrial 34 074 t  weniger rersandt. In 
den letzten 13 Monaten gcstaltete sich der Vcrsand folgen- 
dermaBen:

1912

Marz . . . 
April . . . 
-Mai. . . . 
Juni . . . 
•luli . . . 
August . . 
Septcmber 
Oktober 
Norember 
Dezember .

1913 
Januar . . 
Februar . 
Harz . . .

Deutsche l 
Bochum. —

■jUimoniak l̂ir das Berichtsjahr ais gunstig, wenngleich 
s Jahr 1912 einen wesentlichen Unterschied gegen 

as Jahr 1911 insofern aufwies, ais gegenuber ciner 
auemd starken und liaufig nieht zu befriedigenden

- aehJragcim Jahro 1911 indor zweiten H alftedesBeriehts- 
la res d ij  Angebot dio Nachfrogo iiberwog und dio Auf- 
“artsbewegung der Preiso nicht allein im ersten D rittel 
es Jahres 1912 zum Stillstand, sondern von da ob lang- 

sam zum Bttckgang gelangto. In don Frilhjahrsmonaten 
tand ein Mmgel an yorfilgbarer \V'aro, der wesentlieh 

ferstirkt wurdo durch die Arbeiterausstiindo sowohl in 
ngland ais auch in Dautschland. Infolgodcssen zeigtcn 
‘6 englischen Tagesnotierungen in den betreffenden 
'tiaten eine anhaltendo Aufwartsbcwegung. Auch im

XVI.,,

Halb- Form- 13 isenbahn- Ins.
zeug eisen matcrial gesamt

t t t t
. 158 690 244 723 266 511 069 924
. 130 047 186 070 151 276 468 293
. 147 747 214 300 173 079 535 726
. 167 647 230 432 214 824 612 903
. 154 083 211 805 175 726 541 014
. 163 949 195 815 193 680 553 444
. 152 449 178 483 179 152 510 084
. 164 380 177 639 198 567 540 586
. 148150 144 060 200 437 492 647
. 173 860 138 010 219 980 532 450

. 162 734 143 070 229 821 535 625

. 140 386 136 175 229 856 500 417

. 151 088 178 152 232 437 562 277

\mmonlak-Verkaufs-vereinigune, li. m. b.H..
Der Geschaftsbcricht fflr 1912 bezeiclmet

Verlaufc der .Monate April bis Juni stellten sich dio Aus- 
sichtcn fur die Unterbiingung von schwefelsaurem Am
moniak derartig gflrstig dar, daB dio Annahme bcreehtigt 
erschien, auch im weiteren Verlaufo des Jahrcs wUrde 
dio Herstellung den Bedarf n icht befriedigen konnen. 
Die Kauflust blieb bis dahin auch fflr Ablicferungen in 
s pa teren Jahren auBerordentlich rego. Ein plótzlicher 
Umschwung in der Beurtoilung des Marktes maclito sich 
in den Monaten August und Septcmber durch dio Folgon 
der auBerordentlich ungflnstigcn W ittcrungsycrhaltnisse 
goltend, welche dio Herbstbestellung sehr rerzogerten, 
zum Teil ganz verhinderten. Infolgedessen konnten grolie, 
fest gekaufto Dungermengen nicht rerbraucht werden, 
und es stellto sich, namentlich im Auslande, ein Ueber
schuB an verfilgbarer Waro oin, der eine hochst naoh- 
toiligo Beeinflussung der Gesamtlago z j r  Folgo hatte  
und stark abschwachend auf die englischen Tugesnotie- 
rungen einwirkto. Selbst dio andauemde Steigening 
der Salpetoi*prciso vermoclite der Absehwachung der 
Marktlage fflr sehwefelsaures Ammoniak einen Einhalt 
nicht zu gobieten. Dio durch dio Propagandatiitigkeil 
dor Vereinigung im Inlande erreichto groBero Absatz- 
moglichkeit bihleto ein glflckliehes Gegengowicht zu der 
ungUnstigon Entwicklung des Auslandniarktes. Bei den 
wcichenden Preisen yom Auslandmarkto konnte sich 
dic Vereinigung zurilckziehen und hiordurch zu oiner 
Festigung der Marktrerliiiltnisse beitragen. — Fflr Keeh- 
nung der Vereinigung wurden insgesamt 315 386 (i. V. 
291 004) t  abgesetzt, darunter aus der Erzeugung dor 
Gesellschaftcr 309 947 (283 011) t, der Oborsehlesischen 
Kokswerke und Chemisohon Fabriken, A. G., Berlin, 
2548 (2423) t, des Comptaii Belge du Sulfato d ’Ammo- 
niaquo, Briissel, 2832 (5369) t  und des H erm  Evonce 
Coppee, Briissel, 59 (201) t. — Von den aus der eigonen 
Erzougung der Gesellschaftcr der Vcroinigung abgesetzton 
309 947 (283011) t  wurden von der Voroinigung ins Aus
land geliefert 67 148 (74 368) t, so dali dio Liefoningen 
der Vereinigung an das Inland sich auf 242 799 (208 643) t  
stellten. Der Gesamtrerbraucb Deutschlands an schwofel- 
saurem Ammoniak im Jahre 1912 bezifferte sich nach den 
Ermittlungen der Ycroinigung auf rd. 425 000 (370 000) t, 
so daB sieh eine Zunahme des Verbrauchs von rd. 55 000 t 
ergibt. Ais auGerdeutscho Absatzgebioto kamen fUr die 
Vereinigung Holland, Schwciz, Belgion, Frankreich, 
Italien, Spanien, die Yereinigtcn Staaten, Jova  und 
Aegyptcn, flberhaupt fast alle Ackcrbau treibonden 
Liindor in Betracht. Auch die deutschen Kolonien Togo, 
Kamerun, Dcutsch-Ost-Afrika, Neu-Guinea, Samoa 
Inseln sind in dem letzten Jahre wenn auch ais kleine, 
so doch ais rcgelmaBige Abnchmer von schwefelsaurem 
Ammoniak aufgetreten. An Ammoniakwasser wurden 
im Jahro 1912 5964 (4602) t  rersandt. Dio Salpoter- 
einfuhr in Deutsohland ha t sich nach Abzug der wieder 
ausgofflhrtcn Mengen auf 785 467 (i. V. 703 002) t  gestellt. 
Nimmt man an. daB hierron ein D rittel in der Industrie 
Verwendung gefunden hat, so bleibt ein Yerbrauch fur 
landwirtschaftliche Zwecke in Deutsohland yon 523 645 
(468 668) t, gegenuber einem Yerbrauche an schwefel
saurem Ammoniak ron 425 000 (370 000) t. U nter Zu- 
grundelcgung eines Stickstoffgchaltes ron 15%  fflr Sal- 
peter und 20,50 %  fiir sehwefelsaures Ammoniak hat 
demnach die deutscho Landwirtschaft an Stickstoff ver- 
braucht in Form yon Chilesalpeter 78 545 ( 70 300) t, 
in Form von schwefelsaurem Ammoniak S7 125 (75 850) t. 
so daB die Yerwendung von Ammoniakstickstoff 
auch im Borichtsjahro diejenige des Salpeterstick- 
stoffes nieht unerheblieh tibcrtrifft. Die Einfuhr vo» 
schwefelsaurem Ammoniak im Jahre  1912 betrug 23 098 
(24 463) t  und wurde u. a. m it 17 861 t  aus Oester- 
reich-Ungarn, 1884 t  aus GroBbritannien und 2325 t  
ans D incm ark bewirkt. Dio Gcsanither-itcllung der fflr 
die Absatzycrhaltnisse der Vereinigung in Betracht 
kommenden industriellen I>iinder weist nach den Er- 
mittlungen der Ammoniak-Verkaufs-Vereinigung folgende 
Mengen auf:
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t t
Dcutaehland ..................................  492 000 418 000
E n g ia n d ........................................... 379 000 378 500
den Vor. S t a a t e n ......................... 151 000 115 000
F r a n k r e ic h ......................................  69 000 00 000
Belgien................................................  50 000 40 000
I t a l i e n ...............................................  15 000 —
Ocstcrreich-Ungam, RuBland,
Spanien, Diinemark, Holland usw. 175 000 169 500

insgesamt 1 331 000 1 181 000
Auch im Borichtsjahro ha t die Vorcinigung auf 

<irund der Bestimmungen ihres Licferungsyertragcs fur 
uino Reiho von Gescllschaften und Gasanstaltcn den 
Verkauf ron schwefelsaurem Ammoniak bewirkt. Durch 
die starkę Steigerung der Ammoniakhcrstollung in den 
Monaten September bis Endo Dezember und den dam it 
TeiknUpften erhohten Verbrauch an Sehwcfelsaurc machte 
sich eino auBerordentlich grofie Knappheit an Schwefel- 
saure bemerkbar, die in einzelnen Fiillen eino nicht un- 
wesontliche Erhohung der Freise herbeifahrte. Dio Vcr- 
«inigung war genotigt, groCo Mengen Siiure ans ferncn 
Gegenden in einer Beschaffenheit zu beziehen, die zum 
Teil den an sie zu stcllendcnAnforderungen nicht gcnOgtc. 
tm Beiichtsjahro traten  der Vereinigung bei: G ow erk- 
s c h a f t  A ro n b e rg  F o r t s e tz u n g ,  Essen-Rubr; S to in -  
ko h ie n -B o rg  w erk  F r ie d r ic h  H e in r ic h ,  A. G., Lint- 
fort; G o w o rk sc h a f t „ U n se r  F r i t z " ,  Unser Fritz i. W.; 
Z ocho F ro io  V ogol u n d  U n y o rh o f f t ,  Gcrtho i. W.

Da jtsjhs 3emoI-Verelnigung, G. m. b. H„ Bochum. — 
Das Jah r 1912 weist nach dem sioben orschienenen 
Geschaftsbericht einen weiteren entscheidenden Fortschritt 
m der Entwicklung dor Absatz.yerhaltnisse der Benzol- 
Industrie auf. Wahrend in den frUhercn Jahren im Inlando 
ais Benzólabnehmer hauptsiichlich nur dio groBen Farben- 
fabriken und spiiterhin dio Klcinindustrie fiir dio Ver- 
“orgung ihrer stehenden Motorcn mit flttssigem Brennstoff 
in Betracht z u ziehen waren, wandte sich im Berichtsjahre 
der Automobilbetriob der Verwendung von Benzol i i 
immer stcigendem Umfange zu. AuCerordcntlich zustatten 
kam dor Benzolindustrie auBerdem dio fortgesetzte 
Stoigerung der Bonzinpreise. In Uobcreinstimmung 
mit der allgemein befriedigenden Entwicklung der Ab
satz yerhiiltnisso genflgto im Bcriehtsjahro dio Herstellung 
an 90cr Benzol kaum dem Bedarf, um so weniger, ais dio 
Voreinigung im Laufo des Jahres zweimal unter erheb- 
fiehen Betriebsstorungon, yerursacht einerseits durch den 
Arbeiterausstand im Monat Miirz und anderseits durch 
die groCe Hitzo im Laufo der Monate Jun i und Juli, zu 
Icidon und infolgodessen bei ihren Mitglicdem groBere 
Ausfiillozu yerzeichnen hatte. Erst gegen Ende des Jahres, 
ils wieder regelmaBige Bctriobsycrhaltnisse sich ein- 
"tollten, war sie in der Lage, den Lieferungsyerpflich- 
tun^en in befriedigondom Umfango zu genOgen. Infolgo 
der groBen Knappheit an fliissigen Brennstoffen erfuhren 
die englischen Tagosnotierungen fttr 90cr Benzol im 
Monat Januar oino Aufwartsbowogung yon 22,31 M  %  kg, 
auf 27,10 Jt %  kg, nfuBten sich aber im Laufe des Jahres 
nach yerschicdenen Schwankungen auf ihren ursprUng- 
lichen Stand zurdekbegeben, sobald dio Vereinigting 
m der Lago war, den laufenden Bedarf cinigermaBen 
*11 befriodigon. Der Erweiterung der Absatzmoglichkcit 
im In lande bzw. de- Befriedigung des im Inlande im Laufo 
des Jahres plótzlich auftretenden Bedarf a an Benzol 
fttr Automobilbetriebszwecke wurden Grenzen gezogen 
durch dio bereits frtther getatigten Verkaufo ins Ausland. 
Dio Abliefeningen der Vereinigung betrugen im Berichts
jahre: an Farbwerko 30 870 (i. V. 23 273) t, an das Ausland 
16(14 (19805) t, im Kleinabsatz 36876 (23 323) t, zu- 
saramon also 84 460 (66 401) t. Die Steigerung des Farb- 
worksbedarfs ist insofem nur scheinbar, ais die Vereinigung 
anf r,rnn,l der yon ihr m it den Farbwerken setatigten 
Tertrago in Liofeningen oingetreten ist, die frdher yon 
AuBenseitern ausgefahrt wurden. Dio Gesamtsumme

der Abliefeningen stellt gegeniiber einer Gesamtdurc: 
schnittsbeteiligungsziffer yon 112 340 t  eine durehschnit 
liche Bcschaftigung yon 7 5 %  dar. Die wirklichen 13 
teiligungsziffern betrugen zu Anfang des Berichtsjahr 
103 -00 t und erhohten sich infolgo Zuwachscs sowie dur( 
B eitritt neuer Mitglicder auf 12li 000 t  zu Ende des Jahrc 
Gleich gilnstig wio fflr 90er Benzol lag auch der Marł 
fur Toluol, Solyontnaphtha und Xylol. Die Verein 
gung war das ganzo Jah r hindtirch nach MaBgabe di 
Herstellung beschiiftigt und konnto dieses Ergebn 
zum groBen Teil dadureh errcichen, daB es ihr moglic 
war, einen groBen Teil der Toluol- und Solycntnaphthi 
Herstellung als.Mischware ins Ausland zu Motorenbetricbi 
zwecken zu yerkaufen. Im  Berichtsjahro wurden von dc 
Vcreinigung abgesetzt an Toluol (Rohwaro) 9237 (i. \ 
6011) t  und an Solyentnaphtha/XyIol (Rohware) 1227 
(7308) t, so daB dio Beschiiftigung in Toluol 61 (48)  ̂
und in S dyentnaphtha/.Kylol 50 (36) %  betrug.

„MetaI!isator“ , G. m. b. H.. Berlin. — Unter |o« 
stehender Firma wurde zwecks Verwcrtung der Schoop 
.schon Yerfahren zur Mctallisicrung yon GegcnstSndei 
durch Aufspritzen von Metallcn eino Gesellschaft mi 
einem Gesellschaftskapital yon 430 000 .« gcgrttndet 
Der Sitz der Gesellschaft ist Berlin NW. 7, Dorotheen 
straBo 35.

Ausdehnung der schwedischen Eisenerzausfuhr. -
Dio schwedischo Regierung liat beim Reichstage eine Vor 
lago wegon gesteigerter Eisonerzfórdcrung im nórUlicher 
Schweden eingereicht, der dio Akticngescllschaft Granges- 
b e rg -O x e lo s u n d  berechtigt, vom Jahro 1913 bis 1932aul 
den Gruben in Norbotten wcitero 31 Millionen t zu ge< 
winnen, auOer der Erzmcngc, welcho dio Gesellschaft 
nach der Vereinbarung mit dem S taat vom Jahre 1001) 
zu fordern berechtigt ist. Der Gewinn solle zu gleichen 
Teilcn zwischen dem S taat und der Gesellschaft geteilt 
werden. Wenn der Antrag vom Rcichstago bowiligt wird, 
wflrdo der S taat wiihrend der niichsten 20 Jahro durch das 
gosteigerto Zinsoneinkommen, Verkehrsoinkommen, die 
groBere Steuor der Gesellschaft usw. einen Gewinn von 
zusammen 238 Millionen K  haben. Der Gewinn soli ab 
Fonds fflr die in Schweden goplanto umfassende Alters* 
und Invalidenversicherung dienen. Es bleibt abzuwarten, 
ob dieser Antrag, der auch fflr dio deutsehe Eisenindustrie 
von groBer Bedeutung ist, vom Reichstago angenommen 
wird.

Aus Norwegens Eisenindustrie. — Wie wir der 
„Tron and Coal Trades Reviewł<* entnehmen, wurde 
in einer kOrzlich abgehaltenen Hauptversammlung des 
H a r d a n g e r  E lo k t r i s k e  J e r n - o g  S ta a lY e r k  be- 
schlossen, das Werk s tillzu legen , nachdem es ungefahr 
neun Monato in Betrieb gewesen war. Die 14 000 PS, 
Ober welcho dio Gesellschaft verfQgt, sollen an eine fran* 
zosischo Finanzgruppo abgotreten werden. Dieso will eine 
neuo industriello Gruppo bildon, welcho dio clektrische 
K raft verwertet. Dio Bcdingungen sollen fiir die Har- 
danger Gesellschaft gdnstig sein. Die Hardanger GesclI* 
schaft wandte das Verfahren der Aktiebolag Elektra- 
metali an. Man hatte  antęonommen, daB mit der Zeit 
eine Leistung von 3 t  f. d. PS und das Jah r erreicht werden 
wtirdo. Es ha t sich aber herausgestollt, daB der Ofen 
trotz vieler Versucho auch nicht annahernd auf eine der* 
artige Leistungsfahigkeit gebracht werden konnte. 
Leistungsfahigkeit nahm ab s ta tt  zuzunehmen, und di® 
Beschaffenheit des Rohcisens wurde weniger gleichmafiig* 
Ein von der Gesellschaft cingesetztcs Komitce von 
norwegischen Ingonieuren kam zu dem SchluB, daB der 
Betrieb bei den gegenwartigen hohen Rohstoffprei^1 
und den hohen Frachten, selbst wenn dio Leistungsfahic- 
keit betriichtlich gesteigert werden konnte, sich nicht 
lohnend gestalten lasso. —  Dio A ro n d a ls  Fossekom - 
p a n i  soli di© Absicht, m it dcm Bau eines Eisen- und 
Stahlwerks vorzugehen, aufgegeben haben.

♦ 1913. U . April, S. 572.
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Die Lage des britisehen Schiffbaues. — Wio der von 
.,Lloyd! Register11 kflrzlich ycroffcntlichte Viertcljahres- 
uusweis Ober dio Beschaftigung der Schiffbauindustrio 
zeigt, hatten dio groBbritannischen Werften am 31. Miirz 
d. .J., Tcrglichen m it dem gleichen Tago des Jahres 1912, 
folgendo Bauten, abgcsehen von Kriegsschiffen, in Arbeit:

ara 31. Miirz am 31. MUrz
11)13 1D12

Art der Sehiffo _
A B ru tto A B ru tto

Tonncn- N Tonncn-
< gthalfc gchalt

a) Dampfschiffe.
1. aus S t a h l .................. 512 2055 433 487 1 675 223
2. aus E is e n .................. — - - —
3, aus Holz u. yorschie-

denen Baustoffen . 6 340 7 374

Zusanimon 518 2 055 773)494 1075 597

b) Sogelschiffo.
I. aus S t a h l .................. 19 7 275 25 10 304
2. aus E is e n .................. — ___ ___ ___

3. aus Holz u. yorschie-
denen Baustoffen 26 646 26 997

Zusammon _ 4 5 7 921 51 11 301

a) und b) insgesam t 563 2 003 094|545 1 080 898j

fiudlichen Sehiffo war 370 790 t  hoher ais am gleichon 
Zeitpunkte des Vorjahres und 93 029 t  hoher ais am 
■II. Dezember 1912 (1 970 005 t). Von den wiehtigsten 
t>chiffbaubezirken zeigen gegentlber dem 31. Marz v. J.
< inc Zunahme die Bezirko Glasgow um 109 997 t, New
castle om 73 839 t, Greenock um 49 151 t, Sunderland 
uw 44 624 t, Litcrpool um 29 239 t, Hartlepool und 
W hitbey um 28 575 t, Middlcsbrough und Stockton um 

133 t, Belfast um 1840 t  und Hull um 1200 t. Der 
Bczirk Barrow, Maryport und W orkington weist dagegen 
fine Abnahmo von 1034 t  auf.

i' n K r ie g s sc h iffe n  waren auf den englischen 
'crftcn Endo vorigen Monats 85 m it einer Wasser- 

^ rfm g u n g  von 556 311 t  im Bau. Hieryon waren
• 2 Sehiffo von 405 011 t  fOr GroCbritannien und 13 Schiffe 
'on 150 700 t fUr fremde Staaten bestimmt. An dem

al1 der britisehen Kriegsschiffe waren dio Staatswcrftcn 
mit 14 Sehiffen van 132 190 t  und die Priyatw erften mit 
•’s echiffon von 273 421 t  beteiUgt.

Tarifierung von Breitelsen. — Die stiindigo Tarif- 
•"'mmission der deutschen Eisenbahnen ha t in ihrer 
rtzten Sitzung beschlossen, den SchluB der Ziffor 1 d 

!’f rif3tel,C *'‘scn un(i  Stahl des Spoziaitarifs I i i  in
* er Goterklassifikation des Deutschen Eiscnbahngfltcr- 
t- r̂us wio folgt zu fassen:

■■Breiteisen (Breitstahl), 30 bis 150 mm broit, mindestens
0 mm dick und, soweit scharfkantig gewalzt, nicht 

uber 3 m Iang“.
Hiernach ist dic Fracht fiir das unter den Bcgriff 

ś-ł ** faUendo Breiteisen im allgemeinen nach den 
‘tien des Spezialtarifs I I I  zu berechnon, m it der Ein- 

rankung jedoch, daB es nicht scharfkantig gewalzt 
darf, wenn cs iiber 3 m lang ist. Abwcichungon von 

'"sen MaBen und Formon wflrden die Tarifierung nach

Aktiengesellschatt Ferrum, vorm. Rhein & Ccmp., 
wodzie bei Kattowitz, O. S. — Der Gcsehaftsbericht 

"5 : ' / 1 2  geht zunachst auf dio Sanicrung der Gcsell- 
BeschluB der Hauptyersammiung vom

• Harz 1912cin, in dereń Verlauf der Gescllschaft s/i»der
- ien zur freien Ycrfttgung gestellt wurden. Die Sanio- 
j. ? eria5glichto es, dio Unterbilanz der Vorjahre und
10 011 tendra Ycrlusto aus den VTersuchon zu decken

Spozialtarif I I  nach sieh ziehen. Dieser BeschluB wird 
yoraussichtlich am 1. Juli d. J . in K raft treton. — Aus 
den sehr eingehenden, unter Mitwirkung zahlreicber 
Handclskammern, Erzeuger, llandelsfirmen und sonstigon 
Intcressenten von langer Hand yorberciteten Vorhand- 
lungen. sei folgondes heryorgehoben: Scharfkantig ge- 
walztes Breiteisen von Ober 3 m Ijiingo, das nach der 
neuen Fassung roni Spozialtarif III  ausgeschlosson 
werden soli, wird beim Abwalzon kleiner Mengen oines 
Profils und in sonstigen Ausnahmefiilkn dann yorkommcu, 
wonn cs Ober abgenutzto Foinwalzen s ta tt Ober dio Grob- 
walze gefOhrt wird, wodurch sioh dio scharfo K ante ohne 
weiteres ergibt. Auoh fiillt yielfaeh bei Benutzung neuer 
Grobwalzcn das Breiteisen in don ersten Giingen yon selbst 
scharfkantig aus. Dio Vcrfrachter mOBton es nach dom 
Ergebnis der Verhandlungen mit in den Kauf nehmen, 
daB mehr ais 3 m langcs Breiteisen in solehen Fuilon 
ais Flaehciscn bchandclt und dafOr der Spozialtarif II  
angerechnet wird, wenn der VerbrauchBzweek es nicht 
gestattet, das Breiteisen vor dem Versand in Stflcko yon
3 m und weniger zu zerschnciden. Man h a t aber ange- 
nommen, daB es sehr wohl yermieden werden konno, 
daB scharfkantig ausgefallenes Breiteisen in Liingon tiber
3 m yersandt wird. — Der BeschluB der stitndigon 
Tarif kommission geht dayon aus, daB nach der betreffenden 
Tarifstelle nur grob yorgeschmiedetes oder grob yorge- 
walztes „Halbzeug" unter den Spozialtarif I I I  fiillt und 
daB dioses Eisen kein ondgOltigcs Walzerzougnis darstellt, 
sondern ein solches, das zwoeks weiterer Vcrwendnng 
nochmals gewalzt oder gesehmiedet wird. Es war yon einer 
Eisenbahndirektion yorgeschlagen worden, den Spezial- 
tarif I I I  durch folgende Anmerkung zu ergiinzen:

„Breiteisen, das zwecks weiterer Verarbcitung oder 
Yerwendung n i c h t  nochmals gewalzt oder unter dom 
Grobhammcr gesehmiedet wird, ist ais Formeison zu 
bezeichnen und gehort ais solches zum Spozialtarif I I “ .

Durch diesen W ortlaut wOrdo im Tarif anerkannt 
werden, daB es cin Breiteisen gibt, das nicht Halbzeug ist; 
das sollto yermieden werden. Da aber heute der Ausdruck 
„Breiteisen" tatsiichlich sowohl fOr Halbzeug des Spezial
tarifs I I I  ais auch, wenn auch nur yercinzelt, fflr Eisen 
des Spoziaitarifs II (Uniyorsaleisen, Flacheison) ange- 
wandt wird, so muBte nach bestimmten auBcrlich orkonn- 
baren Merkmalon gesucht werdon, die auch fOr die Eiscn- 
bahndienststcllen brauchbar sind. Hierzu gaben die MaBe 
und die Form, in der das Breiteisen fOr gewohnlich go- 
handelt wird, einen Fingcrzoig. Dieso unterschciden das 
Breiteisen zugleich von dęn Platinon. Dio Frage, ob nicht 
der Ver\vcndungszweck (Herstellung yon Brcitowaren) 
fOr die Tarifierung nach den Siitzen des Spezialtarifs III  
maBgebend sein konne, rnuBto yomeint werden, weil 
eino Kontrolle Uber dio tatsachlicho Yerwendung fOr die 
Eiscnbahndienststellen ausgeschlossen ersoheint, besou- 
ders dann, wenn ein Hiindler der Empfanger des Eisens ist.
— Durch dio Festlegung der im Beschlusso angegebonen 
MaBo und Formen im Tarif soli erreicht werdon, daB jodes 
Eisen, das diesen MaBen und Formen nicht entspricht, 
selbst wonn cs ais Breitoiscn im Frachtbrief bezoichnet 
wird, nicht nach dom Spozialtarif I I I ,  sondern II  berochnet 
werden muB, cs >ci denn. daB es zu den andern Artcn yon 
Halbzeug gehort und ais solchcs im Frachtbriere auf- 
gcfflhrt ist. Es wird sieh daher empfehlon, bei Aufgabe 
yon Breiteisen die im Tarif angegobonon MaBo in don 
Frachtbrief zu setzen oder auch zu deklaricren „ B re it
eisen, wie im Spezialtarif I I I  genannt*1.

sowie die erforderlichen Alschreibungen yorzunehmen. 
Wie der Bericht weiter ausfflhrt, gclang es dem Untcr- 
nehmon, allo Betriebsabteilungen wahrend dos ganzen 
Jahres mit einigermaBen auskommlicher Arbeit zu ver- 
sorgen und hierfOr wenigstens in den letzten Monato» 
angemossono Preiso zu crzielen. W ahrend die Betrieb*

* Ygl. St. u. E. 1912, 14. Marz, S. 457; 4. April, S. 594.
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iro Berichtsjahre von ncnnenswerten Storungen ver- 
Bchont geblieben waren, fand bei Wicdcraufnahmo des 
Betriebes nach der lnven tur eine schwere Explosion 
s ta tt, dio eino Stillegung der gesamten Wassergas- 
SchwciBcrei ftir fast einen M onat bedingte. —  X)ic Gewinn- 
und Yerlustrechnung zeigt cinerseits 471407,78 M  Be- 
triobsgewinn, anderseits 300 927,08 M  allgemeine Un- 
kosten und 103 050,05 M  Abschreibungcn, so daB cin 
Gowinn von 1490,05 .(1 verbleibt, den der Yorstand 
vorsehlagt, der BUcklage zuzufilhren.

Oberschleslsche Eisenbahn- Bedarfs-Aktien-Gcsell- 
sehalt, Frledenshutte. — Aus dem Geschiiftsbcrichto ftir 
1912 ist zu orsohen, daB dio Rohstahlerzeugung der Ge- 
sollschaft sich auf rd. 430 000 t  stellte und dam it crheblich 
alle bisherigen Jahresziffcrn tiberschritt. Donicntsprechcnd 
war auch die Erzeugung in allen anderen Fabrikaten eine 
bisher unerreichte. Trotz dieser guten Beschiiftigung 
ergaben dio Preise fOr einige Fabrikate in der ersten 
Jahresh&lfto noch immer Ycrluste. E rst m it Beginn des 
zweiten lla lb jahrs brachte dio zunehmende, allgcmeino 
Bcsserung auf der ganzen Linie das Gleichgewiclit zwischen 
Gestehungskosten und Erlosen und schlicBlich auch einen 
angemessenen Nut zen. Infolge der kriegerischen Ereignisso 
auf dcm Bałkan war vor Ablauf des Berichtsjahres wioder 
eine starker.: ZurUckhaltung auf allen Eisoninarkten wahr- 
zunehmen. Auch dor teure Geldstand fing an, aui dio 
bis dahin zufriedenstellend arbeitenden Wirtschaftskriifto 
liilimcnd zu wirken. Es tra t in neuen Engagcments fiir 
langero Fristen ein unverkcnnbarcr Stillstand ein. Diese 
zogernde Haltung der Handler- und Verbraueherkreise 
vtrmochto indessen die Erlose und Absatzverh£iltnisso 
im Berichtsjahre nicht mehr zu beeinflusscn, da die 
Werko des Unternehmens noch ftir mehrero Monate 
Arbeit zu angomessenen Preisen vorliegen hatten. Die 
am 1. Mai 1912 nach schwierigen Yerhandlungen be- 
schlosseno Emeucrung des deutsehen Stalilwcrksvcrbandes 
gab der K onjunktur eine kriiftigo StOtze. Dio Gesell- 
schaft ist an der obersehlesischen Quotc der diesem 
Verbando untcrstelltcn ' A-Produkto (Forineisen, Eiscn- 
bahnmaterial und Halbzeug) wesentlich beteiligt. Der 
Absatz der Gesellschaft an A-Produkton erfuhr gegen das 
Vorjahr oino erhoblicho Steigerung; indessen waren die 
hierfUr in Botracht kommenden Walzwerksanlagen keines- 
wegs bis zu ihrer vollen Loistungsfahigkeit ausgenutzt. 
Dio Durchschnittserloso zeigten eino maflige Aufwiirts- 
bowegung. Im  Walzeisengeschiift war der Absatz im 
orsten Halbjahr zufriodenstellcnd, hinsichtlicli der Preise 
abor, insbesondere wegen der inzwisehen gestiegenen 
Rohmaterialpreiae, unbefriedigend. E rst m it der weiter 
anhaltenden Nachfrago und nach Erledigung der frtlhcrcn 
AbschlUsso brachtcn dio Erloso im letzten Jahresdrittel 
einen beseheidenen Nutzen. Auf dcm Rohrcnmarkte 
t ra t  durch das Ende April 1912 unter den deutsehen 
Rohrenwerken getroffeno Prcisabkommen und infolge 
dor stiirker gewordencn Nachfrago eine Bclcbung des 
Geschiifts ein, von der aber dio Werko im Berichtsjahre 
nur wenig Nutzen zichen konnten, weil noch rcichliehe 
alto AbschlUsso zu Yerlustpreiscn abzuwickeln waren. 
Immerhin errcichtcn dio Rohrpreise unter dem EinfiuB 
dieses Zusummengchens der Werko einen Stand, der den 
Anlagon der Gesellschaft m it einem, wenn auch ver- 
hiiltnismaBig geringen Nutzen zu arbeiten gestattete. 
Der Grobblechmarkt befnnd sich wahrend des ganzen 
Berichtsjahres in befriedigender Ycrfassung. Bei reich- 
lichcm Arbeitseingang waren die Erloso nutzbringend. 
Iiu Feinblcehgeschiift brachte das Berichtsjahr keine 
Preissteigerung. Absatz und Erlose aber waren wahrend 
des ganzen Jahres angemessen. Gleichfalls zufrieden- 
stellend gestalteten sich die Absatz- und Erzcugungs- 
verhaltnisse in don Hammer- und PreBwcrkon. Die lang- 
jiihrigen Bostrobungen des Unternehmens, in den ver- 
schiedcnen ncuon Spezialfabrikaten den Absatz zu cr- 
weitern, beginnen den erhofften Erfolg zu zcitigen.— Dic 
Gru bon- und HUttenanlagen blioben von nennenswerten 
Betriebsstorungen Tcrschont. Infolge des starken Abrufs 
in dor zweiten Hiilfte des Berichtsjahres konnte die

S te in k o h le n f o r d e r u n g  auf der Friedensgrubo Ton 
587 030 t  im Jahro 1911 auf 067 774 t  im Berichtsjahre. 
d. h. um etwa 14 %  gesteigert. werden. Von den 300 Oefen 
der K o k o re ia n la g e n  waren im Berichtsjahre 354 etandig 
im Betrieb; erzeugt wurden 284 022 (i. V. 252 034) tKoks.
15 030 (13 984) t  Teer, 5105 (4530) t, Ainmoniak urnl 
3922 (3050) t  BenzoJ. Die Bctric-bsergebnissc der Dolomit- 
b r iie h e  in Bobrowilt und in der Fcldmark Rudy-Fiekai 
stellten sich im Berichtsjahre giinstig; dio Dolcmil- 
forderung bezifferto sich auf 93 405 (120008) t. Im 
T a r n o w i tz c r  E rz fe ld c  verliefcn die Wicderholungs- 
arbeiten zufriedenstellend. AufdenErzfeldernin Georgen- 
b e rg  (Juliusgrube) wurden dic AufsehluBarbciten und 
der Abbau der Erzo in gesteigertem MaBo fortgesctzt: 
dic geforderten Erze werden an die FricdcnsliUtte und 
DonnersmarckhUtto abgegcbcn. In C zerna  (Galizieni 
wurde im Abbau der vorgcrichtcten Fcldcstfiilcfortgcfaliren 
und dabei dic m it den Eisenerzcn vorkommendcn Blei- 
und Zinkcrzo mitgefordort. Der Bergbau iu Marksdorf 
ha tte  fortgcsotzt m it Arbeitcrmangel zu kiim]ifcn. Di<- 
Gescllschaft ist daher bemilht, sich von der Bclcgschalt 
durch EinfOhrung maschineller Einrichtungen unal>- 
hiirgigcr zu machcn. Die bei dcm Eiscnerzbcrgbau in 
Marksdorf (Ungarn) sowie bei der Gewcrkschaft Czemu 
(Galizien) gofordertc Eiscncrzmcngo bczifferte sich auf 
93 000 (87 473) t. In diesen Ziffcrn sind auch die bei 
den Dolomitbetricben und bei den Wicderholungsarbeitcii 
im Tarnowitzcr Felde gcwonnenen Mengen mit ent- 
halten. Die sechs H o c h o fe n  der Bcrichtsgesellscliaft 
waren stiindig im Feucr und crzeugtcn 250 050 (222 197) t 
Roheisen. Dic HUttenanlagen in und um Zawadzki, in 
FriedenshUttc und in Gleiwitz crzeugtcn fur den Absatz 
an Frcmdo insgcsamt an Eisen-, Stahlfonn- und Tein per 
gufi, Stabeisen, Eisenbahnmaterial (Sehienen, Schwellen. 
Laschen, Unterlagsplatten), Formciscn, Universaleisen. 
Grob- und Feinblcchcn, sowie geschwciBten und nahtlcscn 
Gas- und Siedcrohren, Rohrcnfabrikaten, nahtlosen llclii- 
korpern, Fittings und Flanschcn, SchmiedestOcken, 
Achscn, Radreifcn, Uadsternen, Radscheiben, Radsatzen. 
Knuppcln und Walzblockcn 373 777 (317 043) t. Di" 
Gosamtumsatzziffer ftir Lieferung an Frcmdo cinschlieB- 
lich der Erloso fUr Kohlcn und Ncbenerzeugnisse stellte 
sich im Bcrichtsjahre auf 58 354 141,17 (48 899 134.-. )JŁ< 
An Beamten und Arbeitern bcschiiftigto dio Gesellschau 
auf ihren Werken im Berichtsjahre 13 008 Pcrsonen. —-
Ueber dio S a la n g e n s  B e rg w c rk s -A k tie s e ls k a b
iiu Bert sich der Bericht ahnlich wie der B e r i c h t  det 
DonnersmarckhUtte.* Dio VerhaItnisso bei der Aktien- 
g e s e l l s c h a f t  d e r  S o s n o w ic e r  R óhrcn w aU w ck *  
u n d  E ise n  w e rk e  in Sosnowice (Russisch-Polen) ge- 
staltctcn sich weiter zufriedenstellend. Die G e se llsc h a  t 
vertcilte fUr das Gcschiiftsjahr 1911/1912 10 %  Dividcndi. 
Bei der A k t ie n g e s e l l s c h a f t  F e r r u m , Zawodzie i 
K attow itz ist dio Reorganisation d u r c h g c f f l h r t ,  wodurc i 
samtlicho Aktien dieser Gesellschaft in den Besitz 
Berichtsuntcrnchmens gebracht sind. Dio neue rc 
bahnfabrik in Z a w a d z k i  kam  gegen Mitte des Benek »■ 
jahres in Betrieb und cntwickelt sich im Z u s a m m e n b a n ..  
m it der fUr den Absatz dieser Erzcugnisso geschaffenen 
Ycrkaufsorganisation — F r i e d e n s h u t t e r  F e ld - un< 
K le in b a h n b e d a r f s - G e s e l ls c h a f t  m. b. II., Berlin — 
zufriedenstellend. — Der Rohgewinn beziffert el'‘ 
schlieBlich 250 000 .K Yortrag aus 1911 auf 8 597 622,35 Ji.
Nach Abzug von 818 115 .11 SchuhWerschrcibungszinsen 
und Agio fOr eingeloste Schtildverschreibungen sowie Ton
4 003 584,73 .«  Abschreibungen ergibt sich cin Reingewum 
Ton 3 775 922,02 JC. Die Yerwaltung beantragt, biervon 
250000 ,K dem Beanitenpensionsfonds, 170296.13 Jł l 
ordcntlichen Rticklagc und 60 000 .li der SonderrUckla-e 
zuzufilhren. 83 971,98 M  Tantiemo an den Aufsichtsrat zu 
yerguten, 75 654.51 .(t fur gemeinnUtzigcZwccke, r' ir 
stOtzungcn an Arlieiter usw. zur VerfUgung zu stc en.
2 880 000 .K Dividende (6 %  gegen 3 J/ j%  i- V.) buszu- 
scbUtten und 250000.(4 auf neue Rechnung yorzutragei •

* Ygl. St. u. E. 1913, 3. April, S. 577.
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Oberschlesische Eisen-Industrie, Actien-Gescllschaft fiir 
Bergbau und Hiittenbetrleb in Gleiwitz, O. S. — Der Ge-
schaftgbericht fiir 1912 gibt zuniichst einen ausfiihrlichen 
(Jeberbliek tlber dio allgemeino Marktlago im abgclaufonen 
■lahre. Wie wir dem Berichte wciter entnehmen, waren die 
Drahtuerko der Gesellschaft im Berichtsjahre in allen 
Betriebszweigen voll bcschUftigt. Infolge des reichlichen 
Bestcllungseingangs konnte dio Leistungsfahigkeit der 
Anlagen besonder im ersten H albjahr voll ausgenutzt 
und der Gcsamtversand tro tz  der im yiorten Vicrtcljahr 
durch dio palitischen Wirren yęrursaęhten Abschwiichung 
,'egcnflber dom Vorjahr gcstcigert werden. Die Preiso 
'tanden wahrend der ersten Monato unter dem Druck 
des durch dio Auflosung der Konvention herbeigefflhrtcii 
/.Dgcll >scn Wettbewerbs und waren nach dcm Berichte 
fur einzelno HauptartikcI geradczu yerlustbringcnd. Im 
Laufe des zweiten Vicrteljahrcs konnte sich die Prcislagó 
infolgo der Enicuerung des Stahlwerks-Verbandcs und 
der durch don W alzdrahtverband yorgenommenen Er- 
hohung des Iniands-W alzdrahtpreiscs um 5 J l  f. d. t 
■'twas bessom. Dio Unsicherhcit wege i des Fort- 
bestandes des W alzdrahtverbandes und das Fehlen von 
Ver!hin(!en fQr dio hauptsiichlichsten Verfeinerungsartikcl 
der Gesellschaft machtcn eino befriedigende Prcisent- 
wicklung unmoglich. Die fortschreitendo Befestigung 
de3 Eisenmarktes vcranlaBto dio Kundschaft, iliren 
Bcdarf an Drahtwaren fur das Fnihjahr 1913 ycrhaltnia- 
inaBig zcitig einzudeoken, so daB die Gesellschaft einen 
befriedigenden Auftragsbestand in das neuo Ja h r iiber- 
tragen konnte. Der Ycrsand noch den BaUtanliindern 
•'rlitt infolgo der kriegerischen Verwicklungen oino vo!l- 
itąndigo Stockung, und die Eintreibung der Forderungcn 
«ird durch dio Moratorien erschwert. Auch die Gcsehiif ts- 
lage in Itumiinien wurde durch den Balkankrieg sehr 
ungflnstig beeinfluBt, so daB das rmnanische Zweigwerk 
C o n s ta n tin  W olff & Co. in Galatz im Berichtsjahre 
befriedigende Ergebnisso n icht zu erzielcn yermoehte, 
so daB ein Gowinn nicht ausgcschflttct werden konnte. 
In J u l i c n h f l t t e  standen wahrend des Berichtsjahres 
"echs Hochofen im Feuer; der Betriob verlief ungestort. 
Das Stahlwcrk und Bloekwaizwerk in JuiienhUtte arbci- 
teten bei nicht unwcsentlich erhohter Erzeugung zu- 
friedenstellend. Der E is e n e rz b e rg b a u  crfolgto wie 
bisher auf den von der Graflich llenckelschen General- 
direktinn gepachteten Grubenfeldern in den Kreisen 
Bcuthen und Tarnowitz sowio auf den eigenen Gruben 
der Gesellschaft in Ungarn. Der Betriob im Merenyer 
Revicr brachtc befriedigondo Ergebnisse. Die Fordertnengcn 
konnten erhoht und die Bcschaffenhcit der Spateisen- 
'temo durch Inbetriebsetzung  einer hydromechanisehen 
Erzaufboreitung vorbessert werden. Die G e w e rk sc h a f t  
^o n so lid irte  Z in k c rz g ru b e  F lo ra sg lU e k , deren
i est licho Kujio die Gesellschaft erworben hatte , wurdo 

31, Dezcmber 1912 in dio Gesellschaft aufgenommen. 
Auf den Gruben werden Yorerst Zink- und Bleierze nicht 
wfordert, dagogen wird im groBcn Stile die Eisencrz- 
órderung betrieben. Dio geforderten Eisenerze fallen 
"nter dio Bestimmungen des zwisehen der Gesellschaft 
und den Grafen Honckel abgeschlossenen Yertrages. 
■•benso wurde die K o n ig s h u ld e r  S t a h l -  u n d  E is e n -  
l'a ren *̂ *a k rik , Aktiengcscllschaft, am 31. Dezcmber
* 12 mit der Gescllschaft vcreinigt. Auf ihren Besitz an 

Akticn der E is c n h u t te  S i le s ia ,  Aktiengesellschaft, 
anischowitz, O. S., erhalt die Gesellschaft ftir das Be- 
‘ tsjahr 12%  Dividendc. Die G e s e l ls c h a f t  d e r  
o ta llfab rik en  B. H a n tk e ,  W arschau, ha t im Gc- 

^hiftsjahre 1911/12 einen Gewinn von 1070 708,66
V. 375 722,27) Rbl. erzielt. Nach reichlichcn Abschrei- 

ino?en UnĈ  ^ Qckstellun^en wurde eino D m dende Yon 
,o auf das Akticnkapital von 5 000 000 Rbl. yerteilt. 

le g^nstigo Marktlage in RuBland fflr HOttenwerks- 
foTfT*8*0 a" er '^r*' dauert an. Dio Gesellschaft ist m it
i . n^en zu lohnenden Preisen reichlich versehcn, 

fur das laufende Geschaftsjahr d arf  w iederum  ein 
-^nstises Ergebnis erw artet werden. Die R u s s is c h e  
‘ison in d u strie  . Actien-Gesellschaft, Gleiwitz, zahlte

fflr 1911/12 auf das erhohtc Akticnkapital von 
11000 000 M ,  ebenso wio fiir 1910/11, 8 %  Dividende. 
Dio drei Werke der Gesellschaft — N i j s h n o d n le p  ro ws k , 
S a ra tó w  und W a rsc h a u  — sind in allen Betriebs- 
zwoigen yollauf beschiiftigt. Der Ban des Walzwerks 
ftir nahtloso Rohro in Nijaiincdnieprowsk ist so weit fort- 
geschritten, daB im Laufo der nachsteil Monato der 
Anfangsbetrieb aufgenommen werden und alsdann all- 
rnahlich die Inbetriebnahmo der woiteren Abtoilungen 
crfolgen kann. — Auf der C o n s o l id ir te n  G lc iw itz o r  
S to in k o h lo n g ru b e  nahm dio planmaBigo Ausrichtting 
des Feldes ihren normalen Fortgang. — Der Umsatz des 
Berielitsuntornehmcns an Fcrtigfabrikaten (Drahtwaren, 
Stahl, Walzeisen usw.) betrug im Berichtsjahre 43 3 U 506,45 
(i. V. 37 178 9 )3,81) Jl. Boachiftigfc wurden auf don 
Wcrken der Gescllschaft im Berichtsjahre durchschnitt- 
lieh 9219 Arbeiter. — An BauausfUhrungen und Ver- 
hesserungen vcrzeichnct der Bericht u. a. folgende: in 
.1 u l ie n h f l t te  : Neuzustellung des llochofens IV; Er- 
weitermig der eloktrischcn Kraftzentrale; Bau einer 
Gas-Geblilsezentrale m it Nebcnanlugen fur Gasreinigung 
und Wasscrkliirung; Bau des Martinofens V II; Ausfflhrung 
einer magnetischen Scparation zur Eisengcwinnung aus 
Schutt; in B a i ld o n h O t to : Bau eints Muffelofens; 
In M o rćn y : Bau einer hydromeehanischen Erzauf- 
bercitung: ErweiterungderEisongieBorei. Dio Gewinn- und 
Verlustrechnung zcigt einerseits nehen 203 512,08 JC 
Vortrag und 180 Jl  verfallcnen Dividendenschcinen
4 407 765,84 J l Rohgcwinn des Gesamtuntcrnehmens, 
anderseits471 741,83 Ji allgemeino Unkosten, Proyisionen, 
Steuern usw., 349 240 Jl  Schuidrcrsehroibungs- und 
934 570,17 J l  sonstigo Zinsen, sowie 1 800 000 J t  Ab- 
schrcibungcn, so daB ein Roingowinn von 1 115 905,92 ,K 
yerbleibt. Der Vorstand beantragt, hicrvon 42 000 .K 
fflr Talonsteuer zurlickzustcllen, 20 000 Jl zur VerfQgung 
des Aufsichtsrates fflr wohltatigo und gemcinnfltzige 
Zwecke zu haltcn, 840 000 Jl  Dieidende (3 % ) auszu- 
schfltten und 213 905,92 Jl  auf neue Rechnung vorzu- 
tragen.

Aktlengesellschaft der Eisen- und Stahlwerke vorm. 
Georg Fischer in Schaffhausen (Schweiz) und Singen 
(GroBh. Baden). — Der Rcingewinn fflr das Geschaftsjahr 
1912 stellto sich nach dem in der Hauptyersammlung 
vom 12. d. M. yorgelcgten Berichte des Vcrwaltungsrates 
unter EinsehluB von 110 833,50 fr Vortrag nach Ahzug yon
2 950 928,28 fr fiir allgemeinc Unkosten, Versicherungs- 
beitriige, Zinscn und Schuidvcrschrcibungszinsen, Kosten 
fflr Reparaturen und Unterhalt usw. und 445 420,77 fr 
ordentlichen Abschreibungen auf 1 SS0 587,13 fr. Von 
diesem Betrage werden 06 208,69 fr Tantiemen an den 
Verwaltungsrat ycrgiitet, 150 000 fr fflr Wohlfahrtszwecke 
ausgeworfen, 700 000 fr zu auBerordcntlichen Abschrei
bungen venvendet, 750 000 fr ais Diyidende (10% ) auf
7 50 0 000 fr Akticn fur ein Ja h r und 83 333,32 fr ais Diyi
dende (10% ) auf 2 500 000 fr fiir */» Jah r ausgeschflttet 
sowio 110 045,12 fr auf neue Rechnung yorgetragon. Der 
Geschiiftsgang war wahrend des ganzen Bcrichtsjahres 
auBerst lebhaft, insbesondere h a t die Ausfuhr von Stuli I- 
formguB wieder zugenommen. Andcrseits sind dio Roh- 
matcrialpreisc und Arbeitslohne stark gestiegen. Dio im 
Mai 1912 ausgcgcbenen neuen Akticn im Nennwerte von
2 500 000 fr* sind restlich einbezahlt worden. Dio Ge- 
samtzahl der in den Fabriken in Schaffhausen und 
Singen beschiiftigten Beaintcn und Arbeiter bezifferte 
sich zu Endo des Bcrichtsjahres auf 4535 gegen 3757 
Ende 1911.

Socićtć Anonyme Belge de la Providence Russe in 
Marioupol (RuBland.) — Die Gesellschaft schlieBt das 
am 30. Jun i 1912 beendete Geschaftsjahr m it einem Roh- 
gewinn von 8 43G 152,72 fr. Nach Verreehnung von
2 283 537,79 fr fur allgemeine Unkosten usw. und
2 926 781,92 fr fUr Abschreibungen ergibt sich ein Rein- 
erlós yon 3 225 833,01 fr. Hieryon werden 260 518,73 fr

* Vgl. St. u. E. 1912, 25. Apiil, S. 720.
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dor Rttcklago zugefiihrt, 1 315 664,28 fr ais Dividende 
(43,85 fr f. d. Aktio auf 6000000 fr Aktien Serie A) und 
1 649 650 fr (25 fr f. d. Aktio auf 32 993 000 fr Aktien 
Serie B) auagesohflttet. Der Umsatz bezifferte sich auf 
rd. 160 000 (i. V. 135 000) t. Die Zunahme des Bedarfs 
ha tte  eine Besserung der Yeikaufspreiso zur Folgę: 
gleiehzeitig konnten dio Gestehungskosten trotz der 
Preissteigerung aller Rohstoffe erinaCigt werden infolge 
der Verbesserung der Anlagen und der Fabrikation. 
Um vom .Markto unabhiingiger zu werden, ha t dio Gesell

schaft zum Preise von 900 000 Rbl. von den Herren 
Routchenko Frćres eino gilnstig gelegcne Kohlenzeche 
erworben, die j&lirUch etwa 165 000 t  liefem wird 
Hierzu wird noch die Fórderung der Zeche Mouchkotorn 
kommen. Die Gesellschaft ha t ferner in der Niihe von 
Sartana Arbeiten unternommen zur Sicherung ihres 
B( darfs an Kalkstein ftir die Zukunft, und weiter for
51 000 Rbl. ein kleines Erzvorkoinmcn bei Krivoi-Uop 
erworben. Die Um- und Neubauten auf dem Werke 
wurden programmaBig fortgcsetzt.

Bucherschau.
M onographien iiber angewuridte Elektrochemie. Hrsg. 

von V ik to r  E n g e lh a r d t .  H alle a. S.: W . Kiiapp. 
8 °.

Bd. 42. P i t a v a l ,  M. R ., Irgónieur-Directeur: 
D ie  eleklrochemische In d u str ie  Frankreichs. Ins 
Deutsche iibertragen yon Dr. M a x  H u t h ,  Che* 
miker der Siemens & Halske A .-G., Berlin. Mit 
35 Textabb. 1912. (V III, 140 S.) 9 JH.

fn der seit einer Reiho von Jahren crscheincndcn 
gleiehen Sammlung ist sehon friiher ein Band veroffent- 
licht, der die elektroehemische Industrio Deutschlands, und 
spater ein soleher, der dio elektroehemische und elektro- 
metallurgiseho Industrie GroBbritanniens bchandelte. 
Ihnen schlicBt sich der yorliegcndo Band an, der uns oin 
Bild von der clektrochemischen Industrio Frankreichs 
geben soli, und zwar nicht nur von der technischcn, sondern 
besonders auch von der wirtschaftlichen und geschaft- 
Iichen Seite aus betrachtct. Nach dem Vorwort des Ueber- 
setzers roicht der franzosischo Urtext bis Anfang 1911.

Zweifellos ist es cin auBerst gliicklicher Gedanke, 
bestimmte Industriezweige einzelner Liinder von Sonder- 
fachleuten in Einzelschriften bearbcitcn zu lassen; aus 
dem Yergleiche der industricllen Vcrhaltnisso jener Landcr 
mit denjenigen im eigenen Lando wird jeder Fachmann 
nur lernen konnen. Aber man muB dann auch Angaben 
vor sich haben, auf dio man sich unbedingt verlassen 
kann; ob dies im yorliegendcn Bucho abcrall der Fali ist, 
lasso ich dahingestellt. Es ist ja  auch iiberaus schwierig, 
wirklich maflgebende, richtige und crschópfendo Nach- 
richtcn Ober die Arbeitsweise von Fabrikcn zu bringen, 
die teil weise naoh Geheim Yerfahren arbeiten. Iraincrhin 
enthftlt das Buch eine ganz j Reiho von weniger oder nicht 
bekannten Angaben Ober den yorliegendcn Gegenstand.

Das Buch behandclt folgende Stoffc in einzelnen Ab- 
schnitten: 1. Llemenic, 2. dic elektrolytische Zersctzung dos 
Wassers, 3. Ozon, 4. die Chloralkali Industrio, 5. Kalzium- 
karbid, C. dio Bindung des atmospharischen Stickstoffs,
7. Galvanoplastik, 8. elektrische Metallgowinnung, 9. dio 
Elektrostahl Industrie, 10. Herstellung yon Eisenlegie
rungen. Der \erfassor geht liiiufig iiber den eigentlichen 
Rahmen seiner Aufgabe, uns ein Bild von der elektro- 
ehemisehen Industrio Frankreichs zu geben, hinaus, er 
bringt allgemeino Angaben, Vergleiche mit anderen 
Landem u. dgl.; dieso hatten tcilweiso besser fortbleiben 
konnen. Wollto man sich z. B. aus den Angaben auf S. 10 
unten und S. 11 oben ein Bild yon den neueren, nicht 
elektroehcmischen Verfahren zur Gewinnung von Wasser
stoff machen, so fielo dieses doch recht lUckcnhaft aus.

Auf S. 9/10 bcschreibt der Verfasser eine besondere Art 
v on Apparaten, ohno deren Erfinder Garuti (-Pompili) zu 
nennon, unter dessen Namen sio doch allgemein bekannt 
sind. Der letzto Abschnitt (Eisenlegierungon und reino 
Metalle) scheint besonders wenig gclungen. — Von „Schon- 
heitsfehlern“ mdohto ich nur nennen auf S. 51 folgenden 
Satz: „Der Stickstoff, der boi dieser Fabrikation auf das 
Kalziumkarbid ein wirkt, wird aus der Luft gowmnen; 
das \  erfahren gehort daher zu den direkten oder indirokten 
Prozessen der Bindung des atmospharischen Stickstoffs . 
Ferner auf S. 75/76: „Es (d. h. das Yerfahren von Hćroult)

wurdo in Amerika unter dem Namen Vcrfahren von Hall 
angewendet, Avas nach dcm amerikanischen Patentgesetz 
gestattet war.44 ( ?) Trotzdem also hier der Vcrfasser sich so 
ausdriickt, ais ob dio Vcrfahren von Hćroult und Hall 
die gleiehen waren, spricht cr auf derselben Seite noch 
yon einem besonderen Verfahrcn von HalL Fiir diese 
und Ycrschiedeno andero Unklarheiton oder Ungenauig- 
keiten muB der Vorfassor die vollo Schuld tragen; dem 
Ocbersctzer aber muB man es vcrargen, daB cr, selbst 
wenn es im franzosischcn Text gestanden hat, das Pau- 
lingscho Verfahron der Salpotersauregewinnung (S. 67) 
in „Gelsenkirchen bei Innsbruck*4 (!!) durchfflhren laBt. 
Auf wcitero Einzelheitcn kann ich nicht eingehen.

B e r l in .  M a x WohlgemiUh.

F  l e c h th e i m , J  u 1 i u s : Deulsches KarlellrecH. Bd. 1 : 
Die rechtJiche Organisation der Kartelłe. Mann
heim u. Leipzig: J . £en?heim cr 1912. (VI, 214 S.) 
8°. 5JC,  geb. 6,50

Der Verfasser, der ais Rechtsanwalt und Dozenfc an 
der Kolncr Handelshochschulo dom Kartellstudium seit 
langorer Zeit besondere Aufmerksamkcit widmet, will in 
diesem ersten Bando „zunachst gewissermaBcn einen all* 
gemcinen Teil des Kartcllrcchtcs . . .  geben, wahrend die 
Behandlung der zahlreichen in der Praxis auftauchenden 
Einzelfragen einem besonderen Teil vorbchalten sein mąg“. 
E r beschiiftigt sich deshalb in diesem Teil nur mit dcm 
internen Kartellrecht, d. h. m it don verschicdenen Karteli- 
formen, ilirem Reehtsbau und den sich hicraus ergebenden 
wichtigston Rcchten und Pflichten der Mitglicder, ins- 
besondero, sowcit sie mangcls Eindeutigkeit der Reehts* 
grundlagen strittig  sind. Dio Schrift bietet damit gleich 
sam eino Erganzung der etwa gleiehzeitig erschienenen 
Arbeit von Dr. F r i t z  K e s tn o r  iiber den „Organisations- 
zwang44, d. h. „dio Kampfe zwischen Kartellen und AuBen- 
seitern41,* dio sich wesentlich m it den Wirkungen dor 
Kartę Ile gegen Dritto und den daraus folgenden Rcchts- 
wirkungen und Rechtshilfen beschiiftigt.

In  seiner Einleitung zeichnet der Verfasser im UmriB 
die deutsehen Rechtsgrundlagen der Kartellfrage, wobei 
er beklagt, daB die Rechtswisscnschaft diesem wiohtigcn 
Gebieto noch immor nicht dio gentigendo Aufinerksam- 
keit zuwendet und nclfach auch nicht hinreichcnden Wert 
legt auf eino gentigendo volkswirtschaftliche Schulung, die 
unentbchrlich ist fiir dio Rechtsauslegung der KarteU- 
yertrage und Satzungcn. Den gleiehen Gedanken betoot 
er am Schlusso seiner Schrift im umgekehrten Sinne, d̂ O 
namlich „eine gute kartellrechtlicho Grundlage. .  • • e^4e 
wescntliche Voraussetzung einer guten Kartellpolitik ist ■ 
E r behandelt dann im H auptabschnitt des Bandes die 
festest gofGgten der Kartelle, dio „ K o n t in g e n t ie r u n g s -  
kartello44, und zwar 1. dio „Verkaufssyndikate‘4 ood
2. die einfachen „reinen*4 Kontingentierungskartclle ohne 
zentralisierto Verkaufsstelle. Eino besondere interessante 
Untersuchung widmet er der „Beteiligungsziffer44, be- 
kanntlich die Seelo, aber auch zugleich das Kreuz aller 
dieser hoher organisierten Kartelle. Kurz wird sodann die 
eigenartigo rechtliohe N atur des Kalisyndikates b e h a n d elt

Berlin: Carl Heymanns Yerlag 1912.
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und cbcnso kurz in cinom zweiten Hauptabschnitte dio 
Rcchtanatur der Kartetle olino Kontingenticrung, d. i. 
der cinfachcn Preis- und Vcrkauf8l)edingungen-Kartcilo. 
Ich hatto diesen Abschnitt etwas ausftthrlicher gowOnsoht, 
befallt cr sich doch mit denjenigen Organisationen, die 
heute den ganz tiberwiegenden organisatorisehen Typ der 
deutschen Industrie bilden und in mancher Beziehung 
auch wesentlich interessanter sind ais die festgefttgton 
Syndikatc. In einem Anhango sind dann sechs jener 
Kartcllvertragstypcn zum Abdrupk gebracht, auf dio 
der Verfasser seino Ausfahrungen wesentlich bezieht.

Dio Sehrift bietet in ihrer Durchfuhrung nicht nur 
eino wcrtYolle wissenschaftliche Bercicherung der Kaitell- 
litcratur, sondern vor allem auch ein nicht minder wert- 
vollcs ju r is tis c h e s  11 a n d  b u ch  f tir  don  K a r tc lI -  
p rak tik er, namentlich den „promotor". Sio gibt in diesel 
Hinaicht wesentlich mehr ais Dr. L u d w ig  S ilb o rb e rg s  
„Handbuch des deutschen Karteilrechts",* das im 
Grundo lediglich praktische Zusammnnstollungen aus dom 
BOB., HtJB. iind dcm Gos. betr. die G. m. b. H. enthiilt, 
wahrend Flechtlieim systomatisch eino groBe Reihe sehr 
wichtigcr juristischer Finesscn ausfUhrlich behandolt, dio 
fflr dio Vertragsfassung von durchschlagender Bedeutung 
sind. Namentlich die sehr wichtige Frage dos Rechts- 
yerhaltniescs einer ais A.-G. oder G. m. b. H. begrUndcton 
Yerkaufsstello zu den einzelnen Gescllschaftorn, mit denen 
gleichlautendc Lieferungsvertrago abgeschlosscn sind, 
findet im Hinblick auf die widerstreitendo Rcchtsprechung 
des Rcichsgcrichts aus solehen Vertriigen eino eingehendc 
und durehsichtige Behandlung.

Ich mochte indea auf Einzelheitcn, so interessant das 
ware, hier nicht cingelien, vielmehr mein Urtoil dahin 
zusaminenfassen, dali dio ganze Sehrift durchweg sehr 
fielo Anregungen und wertvollo praktiseho Fingcrzcige 
bietet, so daB ioh dem Erseheinen des zweiten Bandes mit 
Spannung entgegenscho. Dr. S. Tschicrschktj.

* VgJL St. u. E. 1911, 11. Mai, S. 778.

Ferner] sind der Redaktion folgendo Werko zu - 
gogangen:
Mitteilungcn iiber Forschungsarbeiten auf dcm Gebiete dci 

1 ngenieurwesens. Hrsg. vom V erc in  d e u ts c h e r  
in g e n io u re . Berlin: J . Springer (i. Komm.) 4 °  (8°).

H. 127 u. 128. S c h o t t lo r ,  R u d o lf :  Biegungs- 
versuchc mit ijufleiscrncn Stabcn.* 1912. (2 BI., 101 S.)
I Jt (fOr Lehrer u. Schfllcr teehnischer Schulen 2 .K).

H. 129. G ra m b e rg , A n to n :  Wirkungswcise und 
Ilcrechnung der W indkessel ron Kolbcnpumpen. 1912. 
(2 BI., 02 S.) 2 M  (bzw. 1 .11).

H. 130. G ro b e r , H e in r ic h :  Der Wdrmeubergmuj 
von strómender Luft an Bohrwandungen. —  P oonsgon , 
R ic h a rd ,  $ipt.'5tl(J.: E in  technischcs Vcrfahren sur 
Ermittlung der Wdnneleitfdhigkeil platten fOrmiger Stoffe. 
1912. (2 BI., 40 S.) 2 M  (bzw. 1 .«)■

Rapports des Ing&nieurs des M ines avx  Conscils g in irau r  
sur la situation des mines et usines en 1911. [Publićs 
par le] C o m itć  C e n tr a l  d e s  H o u illó re s  do F ra n c e  
et [la] C h a m b re  S y n d io a lc  F ra n ę a is o  d es  M inos 
m e ta ll iq u e s .  Paris (55, rue Chatcaudun): Selbst- 
verlag des Comitć usw. 1912. (591 S.) 4°. 15 fr. 

R o e d d e i, O C., Rcgierungsbaumeiater a. 1)., Beratender 
Ingenieur: D ie  Fortschrittc im  B au  der elektrischen 
Lokomotimn. (Aua „Helios" 1912, Nr. 1, 2 u. 3.) Leipzig: 
Hachmeiater & Thal 1912. (10 S.) 4°. 1 Jl. 

S c h a e c h te r le ,  ^r.-^ng. K. W .: Eiscnbctonbriicken. Mit 
100 Abb. (Saminlung Goschen. 027. Bdclien.) Berlin
u. Leipzig: G. J . Goschen’sehe Verlagshandlung,
G. m. b. H., 1912. (100 S.) 8 °  (10°). Gib. 0,80 

S c h u lz , E r n s t ,  Zivi!-Ingenieur: Die elektrischen M a 
schinen. Bd. 1: Dio Dynamomaschinen und Eleklro- 
motoren fiir Gloichstrom. 2., verb. u. verm. Aufl. 
(Bibliothek der gesamten Technik. Bd. 213.) l>ei|>zig: 

' Dr. Max Jiinecko 1913. (147 S.) 8». Geb. 2,80
-------------------- ,------ «

* VgL St. u. E. 1912, 25. Apr„ S. 712.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Am 18. April feiert dos Mitg!i(d des Yereins,
Ceh. Kommerzienrat Rtdolf Eócking, 

HalbergerhOtte bei SaarbrCeken, seinen 70. G e b u r ts ta g .  
Der V< rstand dc8 Vereins ha t Veian)assurg gem n ir.cn, 
dem Jubilar zu diesem Tago dio heizlichsten Glflck- 
wflnsche auezusprechcn in eir.er kOrstlerisch ausgcfuhrtcn 
Adrcssc, die folgenden W <ltlalit h a t:

Hochverehrter H err Geheimrat!
Zu Ihrcm heutigen 70. Geburtstagafeste beehren 

"iruns, Ihnen, hochrerehrter H err GcŁeimiat, ergelenste 
und licirlichste Gltlck- ur.d Segenswflrschc aiiszusprecl.cn.

Slit hoher Befriedigurg und berechtigttm  St< lze ver- 
oogen Sie an dcm heutigen Tage auf dio vcllerdeten 
technischen wic hohen wirtschaftlichen Leistungen der 
unter Ihrer Leitung aufgebltilitcn Werko zu blickcn, 
aber auch die Allgcmeinlieit der deutschen Eisenindustrie 
st alle Ursaehe, m it Ihnen den Tag festlich zu Vegel.cn, 

insbceondere gedenkt der Vercin deutscher Eisenhttttcn- 
eute Ihrer stets bereiten und tatkriiftigen UntcrstOtzung 
seiner Bestrebungen dankbarst.

JJaS uns noch lange die Freude vergonnt eei, mit 
nen, hochverehrter H err Geheimrat, gemeinsam zum 

e der deutschen Eisenindustrie zu arbeiten, wiinscht 
aufrichtigcm Herzen

Ihr Ihnen in hoher W ertschatzung
ergebener

Verein deutscher Eisenhuttenlcule

Der Vorsitzendo: Der Gesehaftsf(ihrer:
D. Sc. Springorum, 2t.-Qtig. E . Schródtcr.

KrI. Kommerzienrat.

Ftir die yereinsbibliothek sind elngegangen:
(Die Einsender sind durch •  bezeiclmet.)

Abhandlungen und Berichte der Technischen Staatslehr 
anstalten* in  Chemnitz. Chemnitz. 4°.

H. 3. M tth lm an n , Sipl.-^ng., Oberrcgierungsrat, 
Direktor der Technischen Staatslehranstalten in Chem
nitz: lleiseberichtc iiber das technische und gewcrblich< 
Schuluesen Hordamerikas. 1913. (70 S.)

Cargo Analyses [of] iMke Superior iron ores for season
1912. [Published by] P ic k la n d s ,  M a th o r  & Co.* 
Clereland, Ohio, 1913. (7 BI.) 8°.

G onvy*, A.: Les Gaz de fours d coke, leur utilisation,
leurs applications. (E xtrait des „Memoires do la Sóclćte 
des Ingdnieurs Cirils do France" 1912.) Paris 1913. 
(40 S.) 8°.

Handbuch fiir dic Ycreinswrstiinde und Mitglieder de* 
Dcutschen Werkineislcr-Yerbandes* fur das Jahr 1Ó13. 
X X II. Jg. Dusseldorf 1913. (332 S.) 8°.

llauptversammlung [des] ■ Zementwaren Fabrikantcn-Ver- 
ein/sj* Dcutschlands, E .  V., am 29. Februar 1912. 
Berlin 1912. (102, 10 u. 32 S.) 8°.

Ingenieur-Bericht 1912 [des] Sachsische[n] Dampfkessel- 
Bei'isions-Verein[s]* Chemnitz. (Chemnitz 1913.) 
(102 S.) 8°.

Aenderungen in der Mitglicderliste.
Berlet, Simon, Ingenieur, Nflmbcrg, Konigstr. 05.
Bestehorn, Benno, Betriebschef der Lothringer Eisenw., 

Abt. GieBerei, Ars a. d. Mosel.
Bóhm, Paul, Direktor, Neunkirchen-Saar, Saarbrtlckener- 

straBe.
Eckm ann, Em il, Direktor, Gotha.
Eichel, Eugen, berat. Ingenieur, Charlottenburg 4, W aitz- 

straBo 7.
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Ewald, Al/red, Ingenieur d. Fa. Thyssen & Co., Abt. Blech- 
wal/.werk, Mttlheim a. d. Ruhr, Eppinghoferstr. 37a.

Gaultier, Emile, Ingenicnr, Autun, (Sadne-ot-Loire), 
Frankreich, 10 Ruc de la Terrasse.

Hermann, Richard, Bctriebsleitcr des Bleohwalzw. Schulz- 
K naudt, A. G., Huekingen a. Rhein.

Hinniger, Dr. Wilhelm, D irektor der Stinncs’schen Zcchen
u. der Deutsehen Wildermannwerko, G. m. b. H., 
Essen a. d. Ruhr, Altenessencrstr. 10.

Ilolt, Friedrich von, ®ipl.»$ng., Direktor, Georgsmarien- 
hUtto, Karlstr. (i.

llundt, Fritz, Betriebsingenieur der Siegen-Lothr. Werke, 
Weidonau a. d. Sieg, Siegstr. 04.

Jacobi, Hugo, GeschaftsfUhrcr u. Teilh. der Rhcinischen 
Marmorw., G. m. b. H ., Dusseldorf-Rath.

Kozel, Em il, ®ipl.*3ng., In?- des Eschwciler Bergw.- 
Vereins, Abt. Eschweiler-Coln Eisenw., A. G., Escli- 
weiler, Englerthslr. 38.

Meise, Hermann, Ingenieur d. Fa. Fried. Krupp, A.G., 
Essen a. d. Ruhr, Heinickestr. 28.

Muller, Gerhard, Hnspe, Lindenstr. 7.
Ophuh, Heinrich, ®ipt.»Qng., Betriebsing. des Stahlw. 

Becker, A. G., Willich bei Crefeld.
Opitz, Oscar, Zivilingenieur, Trier, Gartenfeldstr. 0.
Pulwey, Em il, Ing., Betriebsassistcnt des Lothr. Hlitten- 

rereins Aumetz-Friede, K neuttingen-Ilutte i. Lothr.
Quensell, Adolf, IIannover, Yorkstr. 17.
Sporu, Adolf, Gelsenkirchen, Am Stadtgarten 8.
Weis, Joseph, S ip l-^ng ., Soc. Metullurgiąue de Kertsch, 

Kertsch, Sfld-Russland.
Wolff, Otto, ‘Sipl.-^ltfl., Obering. d. Fa. E hrhardt & Sehmer, 

Saarbrucken 1, Talstr. 48.

N eu e  M itg lie d e r.

Beck, Robert .4., Oberingenieur, Dortmund, Neuer- 
Graben 20.

Bcrve, Heinrich, Stahlwcrksassistent, Konigs-
hutte , O. S., Bahnhofstr. 3.

Bierwes, Heinrich, Vorstandsmitglicd der Mannesmann- 
rohren-Wcrke, Dusseldorf, Pcmpelforterstr. 29.

Brinkm ann, Alex, Plcttenberg i. W., Bahnhcf.
Brooke, W illiam  Joseph, Steel Works .Manager, Froding- 

ham, (Lincolnshire), Engiand.
Holzweiler, Mathieu, Abt.-Ynrsteher der Gelsenk. Berg w.- 

A. G., Abt. Aachener HUtten-Verein, Aachen- Rothc 
Erde, Stolbergerstr. 257.

Kempe, Fritz, Teilh. d. Fa. Emil von Gahlen Ł Co., lia- 
tingen.

Klein, Georęi, Bctriebsleitcr der Oberschlcs. Eisen-
ind., A.G. fur Bergbau- u. Htittcnbetricb, Gleiiriti, 
Klesterstr. 21.

Klcintogel, Georg, Inh. d. Fa. Becker & Piscantor, Griss- 
almerode.

Liesen, Dietrich, Ing., Teilh. d. 1'a. Liesen & Co., Eiscn- 
gieCerei, Crefeld, Girmesdyck 27.

Pauleuko, Paul, Ing.-Technolcg, Nicopol - Mariupol- 
Werke, Sartana, Gour. Jckaterinoslaw, Sud-Russland,

Schclz, Theodor, Ingenieur, Reeklinghauscn, Wester- 
holterweg 31.

Sondheimir, Dr. Albert, i. Fa. Beer, Sondheimer & Co., 
Frankfurt a, 51.

Y e rs to rb e n .

Schoeller, Ulrich, Zmlingenieur, Dusseldorf. 11. 4. 1913.

H a u p tv e r s a m m lu n g  d e s  V e r e in s  d e u ts e h e r  E isenhiittenleute
am Sonntag, den 4. M a i 1913, mittags 12l /a Uhr, 

in der Stadtischen Tonhalle  zu D usse ldorf.

T a g e s o r d n u n g :
1. Geschnftlicho Mitteilungen.
2. Abrechnung fiir das Ja h r 1912. Entlastung der Kassenfiihrung.
3. Ycrleihung der Carl-Lueg-Denkmiinze. .
4. Besprechung der in der letzten I[.uiplversaminlung von Direktor Kurt Sorge und Direktor Dr. toclra. AIois 

Weiskopt gehaltenen Yortriige uber Anraiclrrn, ErlKettkren und Agglomrrkren von Eisenirz;nund Gichtstaub. 
Dio Besprechung wird eingclcitet von Geh. Regicrungsrat Professor Matheslus, Charlottenburg, mit einem 
Bericht: Untersuchungen tlber die Vorgange beim Hochotenproze3.

(Herren, dio sieli an der E r o r tc r u n g  iiber diesen Punk t dor Tagesordnung boteiligen wollen, werden hoflicbs 
gebeten, ihren Namon, sofern dies n icht bereits geschehen ist, moglichst bald der Gcschaftsfuhrung d e s  Yereins 
doutscher Eisonhiittenleuto, Dusseldorf 74, Breitestr. 27 mitzuteilen.)

5. Zur Frage der Arbeitsysrh iltn';ssa in d;r GroBsisjnindustrie. B jrich tersta tter Direktor Dr. Woltmann, 
Oberhausen, und Kommerzienrat W. BrUgmann. Dortmund.

Das gemeinschaftllche Mittagessen (4 JC fUr das trockene Gedeck) findet um 3l/a Uhr statt.

Am Tage vor dor IIauptversammlung, am  S a m s ta g , d en  3. M ai 1913, a b e n d s  7 U h r, findet die

19, Versammlung deutseher Giefiereifachleute
in der Stadtischen Tonhalle zu Dusseldorf (im Obcrliclitsaale) s ta tt, zu weicher dio Mitglieder des Yerein 
d o u ts c h e r  E is e n h U tte n le u to  und des V o re in s  d e u ts c h o r  E is e n g ie f le re ie n  freundliehst eingeladon sw ■

T a g e s o rd n u  n g :
1. Ueber eine bemerkenswerte Kupolofenexplosion. Bericht ro n  Oberingenieur Richard Fichtner, Duisburg-Y\ anh*ini-
2. Ein neues Wertberechnungsverfahren fiir GieBereierzeugnisse. Bericht von Zivilingenieur Carl Reln, Hannovr-

List. .
3. Kupolofenanlage mit klppbaren Vorherden. Bericht von Obcringenieur Edmund Neufang, Miilheini a-
4. Bunsenbrenner fiir Gasbeheizung von GieBpfannen. Bericht von Chefchemiker Dr. Otto Johannsen, Brebae 

a. d. Saar.
Ueber Betriebsergebnisse mit Dauerformen. Bericht von GieBerei-Ingenieur Hans Kolie, Eborswalde. 
Verwendung und neuere Anordnung der Zweischienenhangebahn. Bericht von Dozent $r.>3ng. Engelbert Leoc.,
Breslau. fhsrJ

7. Neueres aus der Elektro-Roheisenerzeugung Skandinaviens. Bericht von Albert B eielsteln, 1 >•
lottenburg.

Nach der Yersammlung gemiitliches Zusammensein in den oberen Raumcn der Tonballc.
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Umkehr-Block- und Profileisenwalzwerk der Skinningrove Iron Co. Tafel 7.
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Guerschnitt durch die StraBe.
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