
1 tiler Des 
wirtschaftlichen Teiles: 

Dr. 3>t >3np. c. !)•
W, Beumer, 

CesdialtsIUhrer der 
Koriwestlichen Gruppe 
ies Vereins deutscher 

tisen- und Stahl- 
industrieller. ZEITSCHRIFT

teiter des 

technischen Teiljs:

0. P e te r s e r ,  

Ceschaftsfflhrcr 

des Yereins deutscher 

Eisenhuttenieute.

FUR DAS DEUTSCHE EISENHUTTENWESEN.
Nr. 16. 21. April 1921. 41.Jahrgang.

Bedienungsvorrichtungen fur Warm- und Gluhófen.

Im AnschluB an den Aufsatz „Ueber den heutigen 
Stand der Warni- und Gliihofen11 in dieser Zeit- 

schrift1) soli im nachstehenden ein Ueberblick iiber 
die Bediemmgsvorrichtungen der verschiedenen 
Oefen gebracht werdendenn die Betricbsergebnisse 
der Oefen hangen nicht nur von der richtigen Bau
art und der wirksamsten Ausnutzung des Brenn- 
stoffes ab, sondern auch von einer den ieweiligen

hat Professor 3>rX3ng. G. Stauber in seinem Aufsatz 
„Hebe- und Transportmittel in Stahl- und Walz- 
werksbetrieben“ gebracht1), so daB nur einige Neue- 
rungen zu beschreiben sind.

Tiefofenkrane.

Um die Rcihenfolge obigen Aufsatzes einzuhalten, 
waren zunachst die Tiefofenkrane zu besprechen

Abbildung 1. Durch Druokwasaer

Verhaltnissen angepaBten Bedienung der Oefen 
durch, maschinelle Einrichtungen, welche Zeit und 
Arbeit ersparen. Viele Beispiele derartiger Krane

'*) 1914, 9. April, S. 609/20; 7. Mai, S. 787/96;
21. Mai, S. 873/9; 11. Juni, S. 1001/5; 2. Ju li, S. 1119/24;
15. Okt., S. 1595/1604; 22. Okt., S. 1629/36; 5. Nov.,
S. 1687/91; 19. Nov„ S. 1736/40; 10. Dez., S. 1820/4; 
1915, 18. Febr., S. 189/94; 18. Marz, S. 287/92; 22, April,
S. 421/6; 13. Mai, S. 508.

X V I.U

yerschiebbarer Tiefofendeckel.

Bevor der vom Stahlwerk kommende Błock in den 
Tiefofen eingesetzt werden kann, muB der Deckel 
der Grube abgehoben werden. Da, wo mehrere Blocke 
in einer Grube vereinigt sind, ist der Deckel óft mit 
Radern yersehen und wird durch Druckwaisser seit- 
lich verschoben, wie aus Abb. 1 ersiclitlich.

1907710- Juli, S. 965/1051; 1908, 15. Ju li, 
S. 1009/14; 29. Juli, S. 1088/97.
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oder gezogen werden kann, wenn der Kran selbst » 
betreffenden Grube steht. Man erspart Zeit, wenn uber 
Gruben ein besonderer Deckelabliebkran nach Abb. 2 eingebaut 
ist, der nur geringen Hub hat und den Deckel vorzeitig unab- 
hiingig vom Tiefofenkran abhebt. Wegen der groBen Erwarmung 
nimmt man die Leistung der Motoren reichlich.' Die Geschwin- 
digkeiten dieses Eranes der Firma Zobel, Neubert & Go. in 
Schmalkalden sind: Heben 18m/min, Katzenfahren 10 m/min, 
Kranfahren 45 m/min.

Ais Beispiel einer am Krangeriist selbst angebracliten 
Deckelabhebrorrichtung diene Abb. 3. Dieser Tiefofenkran ist 
fiir Blocke von 25 t Gewicht bestimmt und hat die lieute ge- 
brauchliche Ausfiihrung. Das Katzengeriist zeigt eine herab- 
łuingende rahmenartige Verlangerung, welche zur Fiihrung 
einer Saule dient, an dereń unterem Ende die Tiefofenzange 
befestigt ist. Die eigentliche Zange hangt in Schlitzfuhrungen 
eines Zangenschildes, wahrend die Zangenschenkel an einer 
Steuerkette aufgehangt sind, die durch den Schaft der hohlen

Abbildung 4.

Tiefofenkran

mit

magnetiseber

Deckel-

abhebe-

yorrichtung.

Der auf dieser Abbildung gezeigte Tiefofenkran 
hat eine von der iiblichen abweichende Bauart. Der 
die Zange tragende Zangenschaft ist ais Zahnstange 
ausgebildet und oberhalb der Katze in einem Gerust 
gefiihrt. Das Heben und Senken wird durch Stirn- 
rader - Uebersetzung unmittelbar getatigt. Der 
Zangenschaft ist durch ein Gegengewicht aus- 
geglichen. Der ICran ist von der Morgan-Engineering 
Co., Alliance O. gebaut. Zum Abheben der Deckel 
der Einzelgruben gibt es verschiedene Losungen. 
Zumeist wird der Tiefofenkran selbst mit irgend- 
cincr Hubyorrichtung versehen. Der Nachteil

Fuhrungssaule hin- 
durch lauft und durch 
ein Gegengewicht straff 
gehalten wird. Das 
Steuerorgan wird yom 
Fiihrerkorbe aus mit
tels eines FuBtrittes 
festgestellt, worauf sich 
die Zange beim weiteren 
Senken mitdemHaupt- 
hubwerk offnet oder 
beim Heben schlieBt.

Abbildung 3. Elektrisch betriebener Tiefofenkran.

Abbildung 2.
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Abbildung 2 (Forte.).

Deckelabhebckran von 300 kg Tragkraft.

Sobald die Zangenspitzen den Błock 
gefaBt haben, wirkt die Zange selbst- 
tatig durch das Eigengewicht des 
Blockes, so daB die Steuerkette bzw. 
das Steuerseil nur zum SchlieBen der 
Zange, nicht aber zum Halten des 
Blockes dient. Fiir die Deckelabheb- 
vorrichtung wurde an das Katzengerust 
eine Kurvenfiihrung angebaut, durch 
welche sich die starr gefiihrte schmied- 
eiserne Saule ausschwenken laBt. Am 
unteren Ende der Saule wurde mittels 
eines kleinen Auslegers die Zange zum 
Deckelheben befestigt. Die senkrechte 
Saule wird durch einen besonderen 
Motor unter Zwischenschaltung von

Abbildung 8. Ticfofenzange fiir Seilsteuerunj

Abbildung 9.
Zange mit Sehlitzsteuerung.

Abbiidung 10. 
Kraftsehlussig gesteuerte Zange,Abbildung 4 (Forts.).
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Sćhnccken- oder Stirnradvorgelegen gehoben. Die ist, wird die Zange durcli einen entsprechend an-
Zange ist so ausgebildet, daB sie beim Senken selbst- geordneten Steuerzug geschlossen und kann dann aus
tatig in entsprechende trichterfćirmige Oeffnungen dem Deckel herausgehoben werden. Eine einfachere

der Tielolendeckel gleitet und beim Hochheben Losung bietet die Anwendung eines Magnetes an
auseinandergespreizt wird, so daB der Deckel sicher Stelle der Zange. Die Deckel miissen 'dann mit einer
hilngt. Beim Hochheben wird der Deckel gleich- erhijhten Aufsetzflachę vorsehcn sein, welche nicht

Abbildung 5. Tiefofenkran m it auf der Zangenlaufkatze eingebauter Hilfswinde.

Abbildung 6. Tiefofenkran mit gesonderter Hilfslaufkatze von 15 t  Tragkraft.

zeitig so weit seitlich geschwenkt, daB die Tief- so heiB wie der Deckel selbst wird. Abb. 4 zeigt
ofenzange ohne weiteres Yerfahren des Kranes oder einen Tiefofenkran der Firma Schenck & Liebe-
der Katze in den Tiefofen gesenkt werden kann. Harkort, Dusseldorf, mit einer magnetischen Deckel-
Nachdem der Deckel wieder auf den Ofen gesetzt abhebvorrichtung. Der Magnet ist an einem Quertra?er
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Abbildung 7.
Tiefofenkran ohne starre Fiihrung und mit Seilsteuerung.

aufgehangt, die durch die auBerlialb des Kran- 
geriistes hochgehenden Fiihrungsbaume in Gcriisten 
der Schriigbahnkasten starr gefiihrt ist, um ein 
Pendeln zu verliindern. In den Fiilirungsbaumen

sind die Seilrollen gelagert, die die Hubseile auf- 
nehmen. Der Hubmotor hat 17 PS, die Hubgeschwin- 
digkeit betragt 15 bis 30 m/min. Die'Deckel werden 
zunachst solange scnkrecht arigehoben-, bis dic 
Fiihrungsbaume mit ihren Anschliigen gegen die ent
sprechenden Anschliige der Schriigbahnkatze fahren, 
alsdann erfolgt die Bewegung einer Schrage ent- 
sprecliend der Neigung der Schragbahnen, wodurch 
der Deckel seitlich befordort wird, so daB der Błock 
ohne weitere Bewegung des Kranes eingesetzt oder 
herausgenommen werden kann.

Yon Ybrteil ist es, den Tiefofenkran noch mit 
einem Hilfshubwerk zu yersehen, mit dem yerschie- 
dene Arbeiten an den Tiefofen ausgefiihrt werden 
konnen. In Abb. 4 ist das Hilfshubwerk auf der 
Zangenlaufkatze angeordnet, bei dem Kran Abb. 5 
ist eine besondere Laufkatze fiir 15 t Tragkraft vor- 
gesehen, welche neben der Hauptlaufkatze unab
hangig von dieser auf einer besonderen Bahn des 
Haupttragers lauft. Letztere Bauart ist yorzuziehen. 
Beide Entwiirfe stammen von der Demag, Duisburg. 
Die starre Fiihrung der Zange ist unbedingt anderen 
Ausfiihrungen yorzuziehen, weil der Kran genau auf 
die gewiinschte Stellung gefahren werden kann. Es 
konnen jedoch besondere Lmstiinde eintreten, in 
denen von einer starren Fiihrung abgesehen werden 
muB. Ein Beispiel hierfUr gibt der Ivran '■Abb. 7. 
Dieser Tiefofenkran ist fiir 20-t-Blocke gebaut und 
besteht aus einer normalen Laufkatze mit Doppel- 
haken, der in der Mitte durchbohrt ist. Durch 
dieses Loch ist die Kette gefiihrt, welche zum 
Oeffnen und’ SchlieBen der Zange dient. Die Kette 
lauft iiber eine besondere Trommel, die durch 
Stirnrader-TJebersetzung vom Hauptantriebsmotor 
in Umdrelmng versetzt wird, so daB die Steuerkette 
dieselbe Geschwindigkeit wie die Lastkette erhalt, 
.wobei der Antriebsmotor fiir die Betatigung der 
Steuerkette mit in Umdrehung gebracht wird. Soli 
die Zange geoffnet oder geschlossen werden, so wird 
die kleine Trommel fiir sich durch den umlaufenden 
Motor bewegt. Die Bauart der Zange zeigt Abb. 8.
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Hebel nicht unmittelbar an der Hubkette befestigt 
sind, sondern in Selilitzen eines Schildes laufen, 
nach Abb. 9, berechnet sich die SchlieCkraft aus der 
Formel

G/2 • a : tg a  • b, 

wenn G das Blockgcwicht, -J- das Hebelverhaltnis 
und a der Neigungswinkel der Schlitze ist.

Fiir einen 3 t-Block genugt eine SchlieBkraft 
von 4—5000 kg an jeder Komerspitze.

 ̂Den Schlitzen gibt man anfangs eine etwas 
groBere Iseigung, damit die Zange schneller zum 
Fassen kommt. Das SchlieBen der Zange erfolgt, 
sobald der Błock gefafit ist, selbsttatig.

Bei den Zangen, welche dureh motonsche Kraft 
geschlossen und geoffnet werden (s. Abb. 10), befindet

S38 Stahl und Eisen.__________BedienungsyorrkUungen fur Wdrm- und Oluhófen. 41. Jahrg. Nr. 16
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Das Gestell des Hochofens.
Yon SipL&ng. H. L e n t  in Duisburg-Ruhrort.

Man mufi den Mut und die Folgerichtigkeit an- 
erkennen, mit der die Amerikaner in der Ent

wicklung des Hochofenprofils der ganzen Weit voran- 
gescliritten sind. Einen Ueberblick iiber das jungst 
Erreiehte gibt ein Vortrag von S)r.*3ng. _ Walter 
M athesius, Hochofendirektor der Jllinois Steel 
Company, Sudwerke in Chicago, vor dem Ameri
kanischen Iron and Steel Institute. Die Mittel 
zum Erreichen der hohen Erzeugungen, des raschen, 
gleichmaBigen Durchsatzes, des guten Koksver- 
brauches sind das groBere Gestell sowie die kiirzere 
und steilere Kast.

Die Gedankengange des Vortrags sind folgende: 
Beim Holzkohlenhochofen entsprachen die Ab-

den Niedergang der Gichten nicht melir. Zwei 
Griinde bedingen das Schwinden der Beschickung:

1. Yerbrennung des Kokses,
2. Schmelzen des Erześ und Biidung der Schlacke. 
GroBeres AusmaB kann der letztere Grund nur

in solchen Oefen annehmen, in denen groBere Teile 
der Ladung stiickig oder unreduziert in die Rast- 
gegend einriicken. Besteht die Gicht ganz oder zum 
groBen Teil aus Feinerz, so fullt dieses die Hohl-

Gictt-Eber.eAmerik.Qfen
__"fihein.-W esjfidJtn

SchniffA-B

Abbildung 1. Schnitt durch den 
Hoehofen V I der Sudwerke.

messungen des Gestells der Menge deś erblasenen 
Eisens und der Schlacke; sie hatten keinen belang- 
reichen EinfluB auf den Ofengang und auf die Bau- 
weise der Rast. Mit dem scharferen Treiben und den 
schlechteren Rohstoffen wurde der EinfluB des 
kleinen Herdes und der hohen und flachen Rast auf 
die Wirtschaftlichkeit und den Betrieb dauernd 
fiihlbarer. Durchgreifenden Fortschritten jedoch 
standen die Bsharrlichkeit des Hochofners sowie 
mangelnde Kenntnis der Hochofenvorgange ent- 
gegen, bis man driiben groBziigig yorging, und kiirz- 
lich H. A. Br as s er t die Ofenrast klar und kurz ais 
das Haupthindernis des freien Niedergangs der Be- 
schickung bezeichnete.

Das Schrumpfen der Beschickung im Rast- 
abschnitt muB groBer sein ais die Verringerung des 
Ofeninhaltes ebenda, dann erst Jnndert die Rast

d n e f r h e f o L h .w S !  Abbildung 3.
fillisohen Ofens von Gestellbauweise dea Ofens VI 
4,5 mGestellweite im
Profil des Ofens VI dor Sudwerke.

der Sudwerke.

raume im Koks, und die Gesamtladung ist nur un- 
wesentlich groBer ais die Koksladung. Bei solchen 
Gichten kann das Schmelzen des Erzes in der Rast 
kein Schwinden der Beschickung mehr hervorrufen. 
Das sind die Verh&ltnisse beim Betrieb auf Mesaba- 
Feinerz, und dieser yerlangt steile und kurze Rast. 
Ihre Einf uhrung war in jedem Fali ein Erfolg: besseres 
Eisen, Steigerung der Erzeugung, Erniedrigung des 
Koksverbrauchs und bessere Anwendung des heiBen 
Windes. Das weitere Gestell bietet allerseits bessere 
Zuganglichkeit und Erleichterung der Schmelzer- 
arbeit.

Yon 1911 bis 1919 stieg der durchschnittliche 
Gestelldurchmesser aller Oefen der Sudwerke mit 
einem Rastdurchmesser von 6706 mm von 5029 mm 0  
auf 5639 mm O , die beste tiigliche Durchschnitts- 
erzeugung von 512 t im Dezember 1911 auf 556 t
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Zahlentafel 1. Of e n  VI ,  S i i d w e r k e .  O k t o b e r  1918 b is  A u g u s t  1920.
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625 2045 878 310 __22 104 55 99,2 1270 580 1,24 1,03 0,038 50,67

Zahlentafel 2. A l l e  u b r i g e n  O e f e n  d e r  S i i d w e r k e  o h n e  O f e n  VI.  
O k t o b o r  1918 b i s  A u g u s t  1920.
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im Mai 1920 im Monatsmittel. Trotz wesentlichen 
Nachlassens der Koksgiite fiel der Koksverbrauch 
von 931 auf 923 kg in denselben Monaten. Die Er- 
weiterung des Gestells riickte auch fiir weiche und 
leicht reduzierbare Erze wiinschenswcrte Aende- 
rungen des Schachtprofils in den Bereich der Moglich- 
keit. Da man vorher den Kohlensackdurchmesser 
logiscjierweise nieht vergroBern konnte, sorgte man 
durch Yerlegen eines hinreichenden zylindrischen 
Schachtteils unmittelbar an den Kohlensack fiir einen 
derartigen Schachtwinkel, daB ein Hiingen an den 
Schachtwanden auch bei quellendem Erz vermieden 
wurde. Zu beriicksichtigen ist hierbei, daB auch der 
Gichtdurchmesser durch die Betriebsverhaltnisse 
in seiner GroBe festgelegt ist, da bei zu kleiner Gicht 
und scharfem Treiben die Staubverluste zu groB 
werden.

Dadurch, daB man mit dem Gestelldurchmesscr 
bis auf 6325 mm heraufging, konnte man, ohne den 
ais richtig erkannten Rastwinkel zu andern, den 
Kohlensackdurchmesser iiber das NormalmaB von 
6705 mm 0  auf 7163 mm O erhohen und so durch 
groBere Neigung des Schachtmauerwerks fur den 
gleichmaBigen Niedergang der Beschickung noch 
giinstigere Verhaltnisse schaffen. Abbildung 1 zeigt 
den nach diesen Gedanken gebauten Ofen VI der 
Siidwerke, dessen zweijiihriger Betrieb einen vollen 
Erfolg bedeutete. Zahlentafel 1 gibt das durch- 
schnittliche Arbeiten dieses Ofens wieder, der keinen 
Schrott bekam und teilweise 100 % Mesaba im 
Molier hatte, von Oktober 1918 bis August 1920, 
Zahlentafel 2 vergleiclmveise das durchschnittliche 
Arbeiten aller anderen Oefen der Siidwerke im gleiehen 
Zeitabschnitt. Um iiber die Unterschiede zwischen 
einem amerikanischen und einem deutsehen Ofen 
ein anschauliches Bild zu geben, wurde in das Profil 
des 6,3-m-Ofens das eines rheinisch-westfiilischen mit 
4,5 m Gestelldurchmesscr hineingezeichnet (Abb. 2).

Obgleich die Zahl der Oefen mit weiten Gestellen 
sich sprungweise vergroBerte, blieb ein Kreis von 
Zweiflern, dereń Einwiirfen Mathesius begegnet

Einer dieser ist der den weiten Gestellen angedichtete 
3fangeł an Winddurchdringung, ausgehend yon 
fehlerhaften Anschauungen iiber die Ausstromung 
der Luft aus einer Diise. Jedenfalls ist keine Zusatz- 
durchdringungsenergie oder scharferes Blasen auch 
beim weitesten Gestell notig, vielmehr ist die Pressung 
bei etwas breiterem FormenoffnungsąuerscJinitt ver- 
mutlich infolge weniger dichten Lagerus der Be- 
schickung im allgemeinen niedriger.

l i s i !  

R a

1 i 1
-»! |j };

Abbildung 4. Gestellpanzer- 
segment, alte Ausfiihrung.

Abbildung 5. Gestellpanzer- 
segment, neue Ausfuhrung.

Die Formen sind beim weiten Gestell meist 
langer. Dies bedeutet keineswegs scheinbare Ver- 
flachung der Rist durch Ansatze oder von selbst sieh 
ergebende Gestellverengung, sondern die langeren 
Formen sind notig zum Schutz der Rast, da kurzo 
Formen Wegfressen der Rast und Freilegen der 
Rastkiihlkasten verursachen, was seinerseits giinstige 
Gelegenheit zur Ansatzbildung und zum Hiingen 
bietet. Die Rastschwierigkeiten der Ainerikaner 
sind bekannt und auch ihre Bemiihungen einer 
geeigneten Ristkiihlung, was Matjiesius zu einer
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dichtcn Anordnung geschlossener Rastkiihlplatten- 
reihen fuhrt. Das Profil ausgeblasener Oefen hat 
die gute Erhaltung der Rast und die Richtigkeit 
der Formenlange bewiesen. Die Zahl der Formen 
braucht nicht iiber 10 bis 12 gesteigert zu werden. 
Keines der ausgeblasenen Gestelle zeigte Ansatz- 
bildung zwisehen ihnen, und obwohl an Ofen VI bei 
zehn Formen der Formenabstand auf 1986 mmstieg, 
wurde keine Pfeilerbildung zwisehen ihnen oder

o ( T E P T o

Abb. 6. Rastkiihlplatte, 
alto Auafiihrung.

Abb. 7. Rastkiihlplatte, 
neue Ausfuhrung.

Verengung des Gestells beobaehtet. Die Behauptung, 
daB weite Gestelle zur Zusammenfassung der groBten 
Hitze unfahig seien und dadureh leichter AiilaB zu 
Storungen geben, sowie zum Erblasen heiBer Eisen- 
sorten ungeeignet seien, mangelt der Beweiskraft. 
Obwohl die Erfolge enger Oefen mit hohen und 
flaelien Rasten unter besonderen Bedingungen nicht 
geleugnet werden konnen, hat das weite Gestell 
bisher in jedem Falle unerreichte Zunahmen in Wirt- 
schaftlichkeit und Erzeugung verwirklicht.

Neue konstruktive Aufgaben stellte die Erweite- 
rung des Gestells riicht. Fiir den Betrieb dagegen 
ist es angenehm, daB der Platz zum Sammeln des 
geschmolzenen Eisens und der Schlacke groBer wird 
unter Nachlassen der Gefahr, daB Eisen die Schlacken- 
formen erreicht oder daB die Formen vollaufen, ohne 
daB der senkrechte Abstand der yerschiedenen Ebenen 
iiber die Grenze w&chst, die nun einmal ohne Naeh- 
teil fiir den Betrieb und die Gute des Eisens nicht

uberschritten werden darf. Obwohl der Druck des 
Eisenbades je Quadratmeter Gestell geringer ge
worden, muB man bei den groBeren Abstichen durch 
sorgfaltigsten Bau, gut durchdachte Wasserkiihlung 
und beste Rohstoffe sich gegen Durchbriiche sichern.

Diese Gesichtspunkte^ fiihrten zu der in Abb. 3 
wiedergegębenen Gestellbauweise, die neben der 
Riickkelir zum eingemauerten Bodenstein einen 
kcaftigen, von Kuhlschlangen durchzogenen Stahl- 
panzer zeigt.

Nach Ansicht des Berichterstatters ist die deutsche 
Bauart mit fi-eistehendem Bodenstein und schragem 
Panzer der groBeren Zugiinglichkeit und besseren 
Beobachtbarkeit halber yorzuziehen. Obwohl Mathe- 
sius betont, sich durch mit feuerfesten Steinen um- 
mantelte starkę Bander selbst bei schweren Storungen 
gegen das Auseinandergehen der Panzersegmente 
gesicjiert zu haben, muB dies nach unseren Er
fahrungen bezweifelt werden. Den beim Wachsen 
des Gestells auftretenden Kraften widerstelit auf 
die Dauer auch das stiirkste Band nicht. Zu beriick- 
sichtigen ist allerdings, daB die Amerikaner mit 
Umbauten schneller bei der Hand sind.

Die Saulen sollen durch Aussparungen gegen den 
Ofen hin gegen dessen Wachsen gesichert sein. Bei 
jedem Durchbruch aber oder sonstiger Storung 
werden natiirlicli diese Stellen sofort yollaufen. Be- 
denken erregt ferner bei der Gestellausmauerung der 
scharfe Uebergang von groBem zu kleinem Stein- 
format in einer besonders gefiihrdeten Zone.

Der Gedanke, die durch Kiihlschlangen bewirkte 
Kiihlung der Panzersegmente — was man in Deutsch
land so leicht nicht nachmachen wird — statt nach 
der alten Ausfiihrung in Abb. 4 der besseren Reini- 
gungsmoglichkeit halber nach der Anordnung der 
Abb. 5 auszubilden, ist zu beachten. Ebenso wird die 
in Abb. 6 wiedergegebene Rastkiihlplatte ais zur 

Verschmutzung neigend bezeichnet und die nach 
Abb. 7 empfohlen, die ja allerdings durch die vor- 
gesehenen Oeffnungen leicht zu reinigen ist.

Das Verdienst, groBziigig bei der Entwicklung 
des Hochofenprofils das ais richtig erkannte gebaut 
zu Jiaben, gebiihrt den Amerikanem, jedoch die 
gleichen Ideen hatte schon vor 30 Jahren Lurmann, 
ais die Zeit bei uns noch nicht reif war. Heute dningt 
sie, das Yersaumte nachzuholen.

Neuere .Forschungen uber Kerbwirkung, 
insbesondere auf optischem Wege.

Von E. Heyn in Charlottenburg.

I | i e  Berechnung der Spannurigsyerteilung in be- 
lasteten Probekorpern, dereń Zusammenhang 

durch Kerbe unterbrochen ist, bietet im allgemeinen 
mathematische Sehwierigkeiten, die bisher nur in 
einigen wenigen Fallen iiberwunden sind. In den 
weitaus meisten Fallen schwebt man noch im Dun- 
keln und ist genotigt, zum Zweck der mathemati- 
schen Yereinfachung gewisse Annahmen zu machen. 
Ein Verfahren, das eine unmittelbare Nachpriifung

X V I.,,

soleher Annahmen und der darauf aufgebauten 
Schliisse gestattet, ist daher von hoher Bedeutung. 
Die damit erzielten Ergebnisse yerdienen die yollste 
Aufmerksamkeit des Konstrukteurs, der ja in nicht 
wenigen Fallen gezwungen ist, unter seiner Yerant- 
wortung Konstiuktionsteile zu bemessen, die ge- 
kerbte Probekiirper darstellen.

Ein solches Mittel der Nachpriifung bietet die 
optische Untersuchung durchsichtiger Probe-
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korper, ein Verfahren, welehes besonders von Mes- 
nager1), H onigsberg2) und Coker3) durehge- 
arbeitet worden ist.

Beobachtet man eine Platte eines isotropen 
durchsichtigen Stoffes (z. B. Glas, Nitrozellulose 
usw.) zwischen einem System vo,n zwei gekreuzten 
Nikols, dessen optische Achse senkrecht zur Platte 
steht, so erseheint das Gesichtsfeld dunkel. Wird 
dagegen die Platte dureh Krafte beansprucht, so ver- 
liert sie ihre Isotropie und wird doppelbrechend 
(Brewster 1815—1816). Die Folgę davon ist, daB 
sich einige Teile der Platte im Gesichtsfeld aufhellen, 
wahrend andere dunkel bleiben; unter geeigneten 
Umstanden treten in den aufgehellten Teilen Farben 
auf. Dunkel erscheinen die Stellen der Probeplatte, 
an welchen die Richtungen der Hauptspannungen crp 
und aq mit den Polarisationsebenen der Nikols zu-

Abbildung 1. Isoklinen.

sammenfallen, oder an denen iiberhaupt keine Nor- 
malspannungen auftreten (ap — <jq =  0). Alle 
anderen Stellen erscheinen heli bzw. gefarbt.

J) M esnager: 1. Messung der inneren Spannungen 
in festen Korpern und Anwendungsbeispielc dazu. In t. 
Vcrb. Materialpriif. d. Teehn., Budapest 1901. 2. Ueber 
die elastisohen Formanderungen in festen Korpern. Ann. 
Ponts e t Chauss. 1901. 3. Volistandige Bestimmung der 
in einem Bauwerk auftretenden Spaanungen an Hand 
eines verkleinerten Modells. Bbenda 1913, S. 133.

) H o n ig sb e rg : 1. Ueber unmittelbare Boobachtung 
der Spannungsyerteilung und Siohtbarmaehung der neu- 
tralen Sehichte an boanspruchten Korpern. Z. ost. Ing. 
Areh. Ver. 1904, Nr. 11. 2. Einrichtung fiir Versuche an 
beanspruchten durchsichtigen Korpern in polarisiertem 
Liehte. Ebenda 1906, Nr. 35. 3. Unmittelbare Abbil- 
( ung der ncutralen Schichte bei Biegung durchsichtiger 
Korper in zirkularpolarisiertem Liehte. In t. Verb. Ma- 
terialpr. Teehn., Briissel 1906, Abhandl. C4 d .  4. Zu
sammen mit Ur. D im m cr: Interferenzfarben boansprueh- 
te r durchsichtiger Korper. Ebenda.

3) C oker: 1. OptischeSpannungsermittlung. Enginee- 
ring 1910, S. 412. 2. Photoelastische Bestimmung von 
Spannungen. Ebenda 1911, S. 531 u. 566. 3. Spannungs- 
vertei!ung im geschwachten Querschnitt einer Zement- 
Mgprobe. Ebenda 1912, S. 824. 4. Die Bauart groBer 
Polarisationsapparate. Ebenda 1912, S. 134. 5. Op
tische Ermittelung der Spannungsverteilung in einer 
diinnen rechtwinkligen auf Scheren beanspruchten Platte. 
Proc. Roy. Soc. 1912, A. 86, 291. 6. Die dureh einen Niet 
vcrursaehte Spannungsverteilung in einem Bleche. En-i- 
neering 1913, S. 439. 7. Dio Einwirkung von Lochern 
und halbkreisformigen Kerben auf die Spannungsyertei- 
lungin Konstruktionsteilen. Proc. Roy. Soc. 1913, 25, 95.

a) In Abb. 1 bedeutet das strichpunktierte 
Achsenkreuz I, II die Polarisationsebenen der beiden 
Nikols. In einer bestimmten Lage der Probeplatte 
erseheint das Band 1—1 dunkel. Dies bedeutet, daB 
in den Punkten der Linie 1—1 die Richtungen der 
Hauptspannungen (angedeutet dureh diinne Kreuze) 
mit den Polarisationsebenen I und II zusammen- 
fallen. Nach Drehung des Probekorpers um den 
Winkel a2 um die optische Achse (wobei die Nikols 
nicht mit gedreht werden, sondern unverandert in

fang eines Loches in  einem auf Zug bean
spruchten Probestreifen.

ihrer urspriinglichen Lage yerbleiben) werden die 
Hauptspannungsrichtungen in den Punkten der 
Linie2—2zuden Polarisationsebenen Iund Ilparallel, 
mitlńn erseheint die Linie 2—2 dunkel, wahrend die 
Linie 1—1 sich aufgehellt hat. Bei weiterer Drehung 
des durchsichtigen Probekorpers um den Winkel as 
(bezogen auf die urspriingliehc Stellung) erscheinen 
die Punkte der Linie 3—3 dunkel, alle ubrigen heli. 
Coker nennt die Linien 1—1,2—2,3—3 Isoklinen. Sie 
geben ein Mittel an Hand, in den einzelnen Punkten 
des beanspruchten Probekorpers die Richtungen 
der H auptspannungen optisch aufzufinden.

b) Scbaltet man liinter den Polarisator und vor 
den Analysator je eine %-Wellenplatte (beispiels- 
weise aus Glimmer) ein, so verschwinden die oben- 
genannten dunklen Bander; es bleiben nur noeh die 
Stellen dunkel, in denen die Hauptspannungen 
cp =  aq =  0 sind. An allen anderen Stellen treten 
Farben auf. Infolge der Spannungen in der Probeplatte 
wird, wie in jedem doppelt brechenden Korper, 
nach F resnel ein Lichtstralil in zwei Strahlen, den 
sogenannten ordentlichen o und den auBerordent- 
lichen e -zerlegi, die verschiedene Richtungen haben 
und beide polarisiert sind. Die Schwingungsebenen 
des polarisierten Lichtes in beiden Strahlen o und e 
stehen senkrecht aufeinander und sind parallel den 
Richtungen der Hauptspannungen. Beide Strahlen 
pflanzen sich mit versehiedener Geschwindigkeit fort
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und ergeben somit beim Austritt aus dem durchsich- 
tigen Probekorper einen Gangunterschied, der im 
Analysator infolge Interferenz einen bestimmten 
Farbton erzeugt. Der Gangunterschied ist pro- 
portional dem Unterschied der Brechungszahlen der 
beiden Strahlen o und e und der Dicke z der durch- 
sichtigen Probeplattc. Versuche mit Glas haben ge- 
zeigt, daB der Unterschied der Brechungszahlen an- 
geniihert proportional dem Unterschied der Haupt
spannungen ap — aq ist. Danach ware der Gang- 
untersehied J =  o; (ap — aq) z, worin co eine op-

ffp und crq einzeln zu erhalten. Dies ist moglieh, 
wenn man die Veranderung Az der Dicke der durch- 
sichtigen Probeplatte an der MeBstelle infolge des 
Spannungszustandes miBt. Nach der Elastizitats- 
theorie ist dann (innerhalb der Elastizitatsgrenze 
und unter der Annahme der Giiltigkeit des Hooke- 
schen Gesetzes)

Az l  . .

T  _  ~ E ^ r (ap +  aq)i

1) ap +  aq =  —  —  • Em  ;

Abbildung 3. Spannungsverteilung iiber den Quersolmitt 
CD fiir o =  oo.

Abbildung 4. Spannungsyerteilung 
am Loohumfang.

tische Konstantę ist, die von der Art des Stoffes der 
durclisiclitigen Probeplatte abhangt. Die Beobach
tungen von 'Wertheim scheinen zu zeigen, daB co 
fur alle Farben konstant, also unabhiingig von der 
Wellenlange des Lichtes ist. Unter dieser Annahme 
wurde man also ap — aą in jedem Punkte der zu 
untersuchenden Probeplatte ermitteln konnen, wenn 
man einen Streifen aus demselben Stoli wie die Probe
platte und von der gleichen Dicke z wie diese Platte 
(einen sogenannten ,,Eichstreifen“) einem steigenden 
Zug (oder Druck) aussetzt, bis er dieselbe Farbo zeigt, 
wie die zu priifende Stelle der Probeplattc. Der zu 
messende, auf den Eichstreifen ausgeubte Zug (oder 
Druck) ist dann gleich dem Unterschied ffp — cq 
der Hauptspannungen in dem untersuchten Punkte 
der Probeplatte.

Goker gibt noch ein anderes Verfahren an, das 
auf der gleichen Annahme beruht. Er legt in dem 
zu untersuchenden Punkte (MeBpunkt) der Probe
platte einen Streifen aus dem gleichen Stoli und von 
der gleichen Dicke z so auf, daB seine Liingsiiehtung 
in die Kichtung der einen Hauptspannung fiillt, und 
iibt auf den Streifen einen Zug (oder Druck) bis zu 
einem solchen Betrage aus, daB an dem MeBpunkt 
zwischen gekreuzten Nikols Dunkelheit entstelit. 
Die auf den Streifen ausgeubte meBbare Spannung 
ist dann entgegengesetzt geiiclitet und gleich dem 
Spannungsunterschied sp — <Jq in dem betrachteten 
Punkte der Probeplatte. Goker nennt dieses MeBver- 
fahren das p h otoelastisch e.

c) Nachdem nun der Unterschied der beiden 
Hauptspannungen ap — <jq und ilire Bichtungen 
ermittelt sind, braucht man nur noch ihre Summę 
CP +  aq festzustellen, um die Hauptspannungen

Abbildung 5. Verteilung der tangentialen Spannungen 
am Loohumfang fiir o =  oo .

der Wirkung kreisform iger Locher auf die 
Spannungsyerteilung in gezogenen Sta- 
ben“ hat Prof. Coker1) in Gemeinschaft mit K  G. 
Chakko und Y. Satake Mitteilungen gemacht iiber 
die Ergebnisse von Messungen nach dem obengenann- 
ten Yerfahren an beanspruchten Nitrozellulose- 
platten nadi Abb. 2. Die gleichmaBig iiber den gan
zen Querschnitt bz des Stabes (in genugender Ent-

!) Engineering 1920, 20. Febr., S. 259; 27. Febr., S. 298.

hierin ist E der Elastizitatsmodul und l/m  die 
Poissonsche Zahl fiir den Stoff der zu untersuchenden 
Probeplatte. Az kann entweder mechanisch oder bei 
durchsichtigen Kdrpern auch optisch ermittelt wer
den. Die Konstanten E und m lassen sich in bekann- 
ter Weise feststellen. Fiir Nitrozellulose ist z. B. 
E =  211 kg/mm2 und m =  2,5.

d) In einer Abhandlung: „P hotoelastische  
und D ehnungsm essungen zur E rm ittelung
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Abb. S i

fernung vom Lochę) verteilt gedachte Żugspannung 
p

j— sei am. Die auf den durch das Loch .geschwiich- 

ten Querschuitt (b — 2 a) z gleichmaBig yerteilt ge- 

dachte Spannuiig —  sei a'm. Man hat dann 

die Beziehung
o \  > b  04) O m —  Om r— :— pr~ =  Om ----r>

b  —  2a  C —  1
wenn b/2a = ' c gesetzt wird. In Wirklichkeit ist 
natiirlich iiber den geschwachten Querschnitt die 
Spannung keineswegs gleichmaBig yerteilt, sondern 
sie erreicht fiir x =  a den Hoehstwert <? pm»x und 
sinkt mit steigendem x bis zu einem Mindestwert 
fiir x =  b/2.

Gleichung  ̂ 3) ° p « s  =  3 om. Der Mindestwert 
von (Jp wird fiir x =  co erhalten; dann ist a pmin 
=  crm. Die zweite Hauptspannung cq_ ist fiir alle 
Punkte zwischen x =  1 und x =  co positiy; sie ist 
also eine Żugspannung. Iliren Hoehstwert % <jm
erreicht sie fiir x =  i 2. (Vgl.Abb. 3.)

Da auf den Umfang des Loches auBere Krafte 
nicht unmittelbar einwirken, so mussen langs dieses 
Umfanges die Kadial- und die Schubspannungen 
nuli sein, so daB nur tangentiale Hauptspaniiungen 
iibrig bleiben. Ihr Betrag ergibt sich aus den all- 
gemeinen von Kirscli abgeleiteten Gleichungen fiir 
irgendeinen Punkt M (Abb. 4) zu:

5) at =  Om (1 — 2 cos 2 0),

Abb- 6a, Abb. 8 a.

Abbildung 6 bis 8. Durch den Versuoh erm ittelte Spannungen in der Nahe eines kreisfónnigen
Loches in gezogenen Staben o endlioh.

e) Wird c =' oo , so erhalten wir den bisher ein-
zigen Fali, der einer genauen mathematischen Be-
handlmig fahig ist. Hier ist b unendlich groB gegen-
iiber dem Lochhalbmesser a. Die Berechnung ist
durchgefnhrt von K irsch 1). Danach herrschen in
einem Punkte des geschwachten Querschnittes C D
(Abb. 2) im Abstande x 2) yon der Lochmitte die
Hauptspannungen ap und aq yon folgender GroBe:

n, Om 1 3 \
ó) °p =  ~2~ (2 -i—^7 +  ł parallel zur Y-Achse,

^ l i  1 \J oq sss —  * ^ 1 1  — — i parallel zur X-Achse.

Op erreicht seinen Hoehstwert fiir x =  1, also im 
Punkte C (Abb. 2 und 3); dieser Hoehstwert ist nach

1) Z. d. V. d. I. 1898, S. 797; siehe auch E o p p l: 
v orlesungen uber technische Mechanik, Bd. V, S. 352.

2) Ais Einheit fiir die Liingen x, y  und b ist der 
Lochhalbmesser a gewahlt; dio Zahlen x, y und b geben 
somit an, wieviel mai groCer die betreffenden Langen 
sind ais der Hałbmesser n.

Fiir den Punkt C (0  — 90 °) wird dann <rt =  opm»x 
=  3 am; fiir den Punkt E (0 =  0) erhalt man 
at =  — c m. Dort wirkt also eine Druckspanmuig 
parallel zur X-Aclise.

Geht man langs des Umfanges des Loches von 
G nach E, so findet sich ein Punkt, in dem crt = 0 
ist, in dem also iiberhaupt keine Spannung herrscht. 
Man erhalt die Lage dieses Punktes, wenn man in 
Gleichung 5 den Klammerausdruck 1— 2 cos 20 = 0 
setzt. Man erhalt so 0  =  30°.

In Abb. 5 sind die Spannungen at zu den ein
zelnen Punkten des Lochumfanges eingetragen, und 
zwar die Zugspannungen nach auBen, die Druck- 
spannungen nach innen. Zu beachten ist in diesem 
Bilde, daB die Spannungen radial eingezeichnet 
sind, in Wirklichkeit aber tan gen tia l wirken.

f) V ergleich zw ischen den auf optischem  
Wege und den nacli G leichung 1 mechanisch 
erhalt en en Spannungsw erten fiir endliche 
Stabbreiten  b.
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An den Stellen, wo crq =  0 ist, miissen die beiden 
Werte crp — aq (optiscli ermittelt) und crp +  crq (aus 
der Dickeniinderung berechnet) iibereinstimmen. 
Hierin liegt die Moglichkeit, die Zuverlassigkeit der 
optischen Spaniiungsmessungen nachzuprufen.

Da auf die freie Staboberflache in den Punkten C 
und C' sowie langs der Seitenflachen HH' und KK' 
(Abb. 2) weder Normal- noch Scherkrafte unmittel- 
bar einwirken, so miissen dort die Spannungen aq 
parallel zur X-Achse nuli werden. Es bleiben nur 
Hauptśpannungęn ap parallel zur Y-Achse iibiig. 
Da auch auf die Lochwandung keine Normal- und 
keine Scherkrafte unmittelbar wirken, so bleiben hier 
aus denselbcn Griinden ais Hauptspannungen nur 
die tangentialen Spannungen at iibrig, die radialen 
Hauptspannungen ar werden nuli. Es ist also langs 
des Lochumfanges die optiscli gemessene GroBe

— (jr =  flt, also gleicli der Hauptspannung in 
dera betreffenden Punkte.

Cokers Messungen wurden an drei Staben aus 
Xylonit (Nitiozellulose) von der Dickc z =  0,1812" 
(1" =  1 Zoll ==25.4mm) ausgefuhrt. Sie wurden in 
der Richtung der Y-Aclise durch eincK raftP  == 100 
lb (Ib =  1 Pfund =  0.454 kg) auf Zug beansprucht. 
Die Yerhaltnisse c =  b /2a  waren bzw. 2, 8/3 und 4. 
Der Vergleich zwischen crp +  aq und ap — aq wurde 
an der Langsseite KK' (Abb. 2) fiir den Stab mit c = 2 
durchgefiihrt. Die optiscli gemessenen Werte 
tJp — aq sind in Abb. 6a ais wagerechte Ordinaten 
der gestrichelten Kurve ap iiber der Abszissen- 
achse KJIC', die mechanisch aus der Dickenmessung 
bestinimter Werte op +  aq in gleicher Weise <als 
Ordinaten der ausgezogenen Linie eingezeiclmet. Die 
beiden Kurven muBten sich eigentlich decken. Die 
Abweichungen sind nicht gesetzmiiBig, da iiber K 
die gestrichelte Kurve unter, bei K ' iiber der aus
gezogenen Linie liegt. Diese Unterscliiede sind wohl 
auf unvermeidliche Ungenauigkeiten der Messung 
zuriickzufiihren.

Fiir den Stab m it c =  8/3 liegt nur fiir den 
Punkt J  gleichzeitige Messung von crp +  aq und 
<*p— oq vor, und zwar ergab ap +  <?q =  610 Ib/CFund 
ci> — °q =  490 Ib /D " (11 b/D " =  0,000703 kg/mm2).

Die Abb. 6 bis 8 geben die sonstigen Messungs- 
ergebnisse fiir die drei Stiibe wieder. Die Spannungen 
sind in der Einheit lb /D y/ gemessen.

g) E rg eb n isse  der S pannu n g sm essu n g  bei 
S taben  m it en d lich e r B re ite b . Ein bemerkens- 
wertes Ergebnis zeigt der Yerlauf der sp-Linien 
langs der Seitenflachen KjK' der Stiibe. Sie zeigen 
fiir y .— 0 einen Mindestwert, fiir Werte von y, die 
nicht weit .entfernt von b/2 sind, Hochstwerte. Je 
groBer das Verhaltnis c wird, um so weniger ausge- 
pragt werden diese Ilochst- und Mindestwrerte, die 
Kurve niihert sich immer mehr einer Geraden und 
geht schlieBlicli fiir c =  in eine solche iiber. 
(S. Kurven links in Abb. 6 a — 8 a.)

In den Abb. 6 b  bis 8 b  sind die Tangential- 
spannungen at langs des Lochumfanges in derselben 
Weise dargestellt wie in Abb. 5 fiir c =  °o . Der 
allgemeine Yerlauf ist in den Abb. 5, 6 b bis B b der- 
selbe. In den Abb. 6 b bis 8 b sind noch punktierte

Linien eingetragen, die nach einer „angeniiherten1' 
Rechnung von Ooker erhalten sein sollen. Die Quelle 
liiBt liieriiber im Unldaren. Ich vermute, daB Coker 
nach der Gleichung 5 fiir am einen Wert gesucht 
hat, fiir den die nach Gleićliung 5 bcrechnete Kurye 
(punktiert) moglichst mit der ausgezogenen, beobach- 
teten Kurye iibereinstimmt. Dieser Wert am 
scheint etwa der dritte Teil der Hóchstspannung ó* 
im Punkte G (0  =  90 °) zu sein und ist groBer ais der 
wirkliche Wert am. (Ich mache darauf aufmerk- 
sam, daB der MaBstab der Spannungen in den 
Abb. 6 b bis 8 b ein anderer ist, ais in den Abb. 6 a 
bis 8 a.) Die Spannung fiir 0  =  90° in den Abb. 6b  
bis 8 b muB gleicli sein den Spannungen crp in den 
Punkten C und G' der Abb. 6 a bis 8 a.

Die Hauptspannungen ap, dic auf den geschwiich- 
ten Querschnitt CD wirken, sind in den Abb. 6 a 
bis 8 a durch ausgezogene Linien dargestellt. Die 
dazugehorigen punktierten Linien geben den theo- 
retischen Vęrlauf fiir e =  co entsprechend der Abb. 3. 
Die zugehorigen Hauptspannungen aq sind ebenfalls 
eingezeiclmet. Die Hóchstspannung apmax im

Abbildung 9. Sehr grofies Loch in einem 
gezogenen Stabe. C =  s/i-

Punkte G entspricht dem dreifachen Werte des er- 
reclmeten Betrages om. Das Yerhaltnis ^pmax * 
ist aber groBer ais 3 und betriigt bzw. 3,5, 3,3 und 
3,1 fiir die in den Abb. 6 a bis 8 a. dargestellten 
Falle.

Ais praktische Regel fiir den Wert der Hochst- 
spannung apmax im Punkte G gibt Coker:

3 3
6) ap mai =  -----r  — ---- r  • 0ra>

1 + — 1 ‘ 2c c-

worin c das bereits oben definierte Verhaltnis b/2a 
ist und a 'm durch Gleichung 2 definiert wird. Der 
Vergleich zwischen den von Coker beobachteten 
Werten cpmax und den nach obiger Gleichung 6 
bereciineten ergibt sich aus folgendcr Zahlentafel:

Stab Abb. C Abb. 7 Abb. 8 j
o . . . . . . .  2 8/3 4
a r a ..........................  556 556 556
a beobachtet 1960—2025 1830-1860  1720p max
Dgl. berechnet
nach Gleichung 6 222Jk, *■ 1940 1780

Danach liefert die Formel 6 durchweg zu hohe 
Werte, so daB ihre Brauchbarkeit in Frage gestellt 
erscheint.
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Wichtig ist der in Abb. 9 abgebildete Fali, wo das 
Loch im Verlialtnis zur Breite b des Stabes sehr groB 
ist (c =  5/4). Spmax im Punkte G wurde gefunden 
zu 1730 Ib /D " . Die Belastung P ist nicht aus- 
drucklich angegeben; ich yermute, daB sie ebenfalls 
100 1 b war. Trotz des. sehr kleinen Restquer- 
schnittes C D ist die Spannung crp keineswegs gleich
maBig iiber diesen Querschnitt verteilt. Das Yer- 
haltnis zwisehen der Spannung ffpmax in 0 zu der 
Spannung ffp in D ist sogar groBer ais in den Staben 
der Abb. 6 bis 8. Diese Beobachtung wird auch durch 
die Farbersclieinungen bei der optischen Priifung be- 
statigt, ebenso durch die Untersuchungen von 
P re u B 1) an Eisenstaben (c bis 12/7). Ooker weist 
auf den Widerspruch zwisehen diesen Feststellungen 
und der Annahme L eo n s2) hin, wonach bei Annahe- 
rung des Yerhaltnisses c an 1 die Spanmmgen ap 
gleichmaBig iiber den Querschnitt G D verteilt seien.

h) V erg leich  d e r S p a n n u n g sv e r te ilu n g  in  
P ro b e s ta b e n  aus N itro z e llu lo se  und  aus
1 luBeisen. Der Einwand, daB die Spannungsver- 
teilung in Metallstaben ganz anders geartet sei ais

1) E. P rouB : ,,Versuehe iiber die Spannungsver- 
teilung in geloohten Zugstiiben.“ Z. d. V. d. I  1912
S. 1780.

■) Dr. A lfons L eon : „KorbgrdSe und Kerbwir-
kung“ . 10. Mitteilung aus dem mechaniscli-teohnisohen 
Laboratorium der K. Ii. Teehn. Hoohschule zu Wien 
1910, S. 47.

in Probestaben aus Glas, Nitrozellulose usw., da ja 
die mechanischen Eigensehaften dieser Stoffe so 
Yerschieden sind, ist an und fiir sich nicht stiehhaltig, 
so lange es sich um rein elastische Formanderungen 
liandelt. Erst beim E in tiitt bleibender Formande- 
rungen machen sich Unterschiede geltend. Um die 
Uebereinstimmung fiir elastische Formanderungen 
zu zeigen, hat Coker Vergleichsversuche mit Staben 
aus Nitrozellulose und aus FluBeisen ausgefiihrt, die 
tatsachlieh dartun, daB die SpannungsYertcilung in 
beiden Stoffen denselben Cliarakter aufweist.

Die Sehwierigkeit der Messung von ap +  oq nach 
Gleiehung 1 ist allerdings bei FluBeisen erheblich 
groBer ais bei Nitrozellulose. Bei gleicher Spannung 
ffp +  und gleicher Probestabdicke z ist dic Dickeu- 
anderung Azum gekehrtpropoitional demProduktEm. 
Dieses ist bei Nitrozellulose etwa 210 • 2,5 kg/mm2, 
bei FluBeisen dagegen 21000 • 3,5 kg/mm2, Die 
bei gleicher Spannung ap +  aq hervorgebrachte 
Dickenanderung A z  ist also bei FluBeisen 140 mai 
kleiner ais bei Nitrozellulose. Sie ist z. B. bei einem 
Werte op +  aq von 10 kg/mm2 und bei einer Stab-

dicke von z =  10 mm bei FluBeisen A z  =  — 210001 3 r

=  — 0,0014 mm. Welche Instrumente Coker zur 
Messung so kleiner Betriige verwendet hat, gibt er 
nicllt an - (SohluB folgt.)

Zuschriften an die Schriftleitung.
(FDr dic in diesef Abtcllung erscheinenden Vet3ffentlfchungen nbcrnimmi die Sohririleitung keine Verantwor!ung.)

U eb er  B lah u n gsersch ein u n gen  bei K o k sk o h len .
Von Dr. Korten werden die Sehwierigkeiten der 

Verkokung stark blahender oder treibender Kohle 
und dereń Abhilfe behandelt1). Wir haben nun ein 
Mittel, um treibende Kohle ohne Sehwierigkeit zu 
verkoken durch Zuhilfenahme einer Stampf- und Be- 
schickvorrichtung, die den Kammerofen nicht, wie 
friiher allgemem iiblicli, von oben fiillt, sondern mit 
einem gestempften Kohlenkuchen von der Seite aus 
beschickt. Allerdings ist das Treiben und Wachsen 
der Kohle im Ofen um so grofier, jp dichter die ein
zelnen Kohlenteilchen gelagert sind, was ja bei einem 
gestampften Kohlenkuchen der Fali ist. Nun werden 
aber die Beschiekmaschinen mit einem Stampf- 
kasten gebaut, dessen Wandę verstellbar eingerichtet 
sind, wodurch die Kuchenbreite nach Wunsch ge- 
regelt werden kann. Ist der Ofen im Mittel 500 mm 
breit, so kann er olme weiteres mit einem Kuchen 
von 400 mm Breite besetzt werden. Ein Treiben und 
Wachsen des Kuehens kann daher dem Ofen nicht 
schadlich werden. Im Ruhrkohlengebiet steht im 
allgemeinen eine ausgezeichnete Kokskohle zur Ver- 
fiigung, und wo auf einigęn Kokereien gestampft 
wird, geschieht es zur Erzielung eines guten, harten 
Kokses. Sonst hilft man sieh durch Mischen, andere 
Kohlensorten sind leicht zur Hand. Anders liegen 
aber die Verhaltnisse in anderen Koblengebieten, 
wo oft Kohlen zur Verfugung stehen, die ein fiir die

St. u. E . 1920 , 19. A u g ., S. 1105 /8 .

heutigen Verlialtnisse iiuB?rst (voiteilhaftes [hohes 
Gasausbringen haben, aber schlechte Verkokungs- 
eigenschaften aufweisen. Hier w rd  allgemein ge
stampft und seitlich beschickt, Es ist deshalb merk- 
wiirdig, daB in maneben Gebieten sich die Kokerei- 
leiter fiir das Stampfen und Beschicken nicht er- 
warmen konnen. Die Unbeliebtheit dieses; Yer- 
fahrens — unzweifelhaft gewinnt die Gute des Kokses 
durch Stampfen — diirfte auf die bisher niclit ganz 
zuverlassige und mit ofteren Reparaturen verbun- 
dene maschinelle Einrichtung zum Stampfen der 
Kohle und Beschicken der Oefen zuriickzufiihren 
sein. In den letzten Jahren sind aber Einrichtungen 
geschaffen worden, die den Betrieb zum Stampfen 
und Beschicken ebenso wirtschaftlich gestalten, wie 
das Fiillen der Oefen von oben mittels Fiillwagen. 
Die Sachsisehe Maschinenfabrik vorm. Rich. Hart- 
mann in Chemnitz hat fiir das I11- und Ausland fur 
alle Arten Kohle seit vielen Jahren solche Einrich
tungen geschaffen.

Auch das Fiillen der Oefen von oben mittels 
mechanisch betriebener groBer Fiillwagen hat seine 
Scliattenseiten, da durch die Belastung der Ofen- 
decke die Oefen sehr in Mitleidenschaft gezogen 
werden.

Stehen also Kohlen zur Yerf iigung, welche der ord- 
nungsmaBigen Verkokung entgegenstehende Eigen- 
schaften besitzen, so ist das Beschicken der Oefen
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mit einem gestampften Kohlenkuchen die einfacliste 
und beste Moglicbkeit, einen ordnungsgemaBen Be
trieb zu erzielen, wobei obendrein noch ein harter, * 
grobstuckiger Koks gewonnen wird.

Chemnitz, im November 1920.
Oberingenieur G. W. Suchlch.

* *
*

Soweit mir bekannt geworden ist, werden bla- 
Jiende Kokskohlen nach dem Yorschlage von Ober
ingenieur Buchloh nur an einer einzigen Stelle ge- 
stampft, und zwar auf dem Franzschacht der Kaiser- 
Ferdinand-Nord bahn in Mahrisch-Ostrau. Im all
gemeinen yerwendet man Stampfmaschinen nur bei 
solchen Kohlen, die ungestampft einen zu lockeren 
Koks ergeben wurden. Durch das Stampfen wird die 
auf die Raumeinheit eingesetzte Kohlenmenge ver- 
mehrt, so dafi ein dichterer Koks entsteht Anders 
dagegen das Verfahren auf Mahrisch-Ostrau, bei dem 
das Stampfen nur zu dem Zwecke geschieht, um einen 
Kohlenkuchen herzustellen, der frei in der Ofen- 
kammer steht, m it je 5 cm Abstand von der Wand. 
Dieser Zwischenraum soli zur Aufnahme der Bliihung

Um schau.
Elastische Bodenwellen ais Hilfsmittel zur Aufsuchung 

von Lagerstatten.

Es ist langst bekannt, daB die Intensitatsverteilung 
eines Erdbebsns sehr von der geologischen Beschaffen- 
heit des Untergrundes abhangt. M in hat daher m it 
groBem Nutzen fur dio Geologie besonders in Gegenden, 
die hiiufiger von Erdbeben betroffen werden, Beobaeh- 
tungen uber den Starkegrad, m it dem das Beben da und 
dort auftrat, gesammelt und yerw ertet. Da es sich hier 
nur' um Schatzungen (makroseismisches Verfahren) 
handclte, konnte die Abhangigkeit dor Intensitatsyertei- 
lung von den geologischen Verhaltnissen nur in groBen 
Zugen orkannt werden. Einzelhciten, wie sie fur den 
Bergbau wichtig siid , konntcn nicht festgestellt werden.

Die Moglichkeit hierzu besteht erst, seitdcm die in- 
strumcntcllo Aufzeichnung der Erdbeben (Seismogramm) 
besonders durch W ie c h e rts  grundlegende Arbeiten und 
Apparatkonstruktioiien in groBerem MaBe durohgefuhrt 
wird. Dadurch ist es ferner moglich geworden, auch in 
Gegenden, in denen Erdbeben nioht yerspurt wurden, sei 
es durch Beobachtungen an fernen, naturlichen oder an 
kiinstlich orzeugten Beben, derartige Messungen yorzu- 
nehmen. Dabeizeigtc es sich, daB dio durch ein Erdbeben 
heryorgerufenon elastischen Bsdonwellen sehr yerwickelter 
Natur sind, wodurch ihre Analyso sehr erschwert ist. 
Zunachst gelang es, dio Fortpflanzungsgeschwindigkeitcn 
und damit die Winkel, untor denen die Bebcnstrahlen dio 
Erdoberflache treffen, niiher zu bestiinmen. In  der 
wissenschaftlichen Geophysik erlangte man dadurch sehr 
interessanto Aufschliisse iiber den Bau des Inneren der 
Erde, die dio Yeranlassung waren, daB diesen Dingen mit 
grofier Aufmerksimkeit weiter nachgegangen wurde. Der 
EinfluB der obersten Schichten der Erde, die fur den 
Bergbau allein in Betracht kommeń, wurde zwar immer 
wieder festgestellt, aber nicht niiher erforscht.

Die bei diesen Arbeiten gowonnenen Erkenntnisse 
zucrst auf dio Praxis angewandt zu haben, ist das Ver- 
dienst M in tro p s , der uber seine bisherigen Ergebnisse in 
einem Vortrag auf der Versammlung der Deutsehen Geolo
gischen Gesellschaft in Hannoyer berichtet h a t1). Dic 
elastischen Wellen, an denen Mintrop seine Messungen

*) Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 192Ó, Monatsbcr., 
S 269.

dienen. Wie die Verwaltung selbst mitteilt, hat der 
Betrieb .trotz aller MaBregeln immer noch viel mit 
Blahungserscheinungen zu tun, zumal wenn feuch- 
tere Kohle verkokt wird, die sich nicht so gut stampfen 
laBt. Die Kohlekuchen fallen dann leicht ausein- 

-ander, und: es liegt auf der Hand, daB dann die iiblen 
Folgen der Blahung nur noch starker auftreten 
werden.

Die in Mahrisch-Ostrau verwendete Kohle setzt 
sich aus drei verschiedenen Bestandteilen zusammen 
und zwar, wie ich einer freundlichen Mitteilung der 
dortigen Verwaltung verdanke, aus einer schwer kok- 
baren, gasarmen Kohle, die 82 bis 85% Koksaus- 
bringen hat, einer gut kokbaren Fettkohle und zur 
Verminderung der Blahungserscheinungen aus gas- 
reicjier Flammkohle. Diese drei Kohlen werdćn vor 
der Wasche bereits zusammengebracht und gemein- 
sam gewaschen, damit sie sich auf das innigste ver- 
mischen. Diese sorgfaltige Art der Mischung und 
Aufbereitung scheint iiberhaupt zurzeit das einzige 
Mittel zu sein, blahende Kokskolile zu yerkoken.

O berhausen, im Februar 1921.
Dr. F . Korlen.

yornimmt, werden kunstlich durch Sprengungen heryor- 
gebracht, ein Verfahren, das sehonM ilne, Mallet, Eouque, 
Hecker, Wieohert und andere ,zu Messungen von Eort- 

. pflanzungsgesehwindigkeiten usw. in den obersten Schich
ten der Erde ben utzt haben. Mintrops Verfahren grundet 
sioh in der Hauptsaehe auf Geschwindigkeitsmessungen 
und Feststellungen des Einfallswinkels der zuerst an- 
kommenden longitudinalen Wellen. Die Anwendbarkeit 
des Mintropschen Verfahrens wird sich zunachst auf dio 
Erfo.rsehung solcher Lagerstatten erstrecken konnen, die 
an auffallende Gesteinswechsel gebunden sind, und bei 
denen die Grundziige des tektonisch-geologischen Baues 
bekannt und yerhaltnismaBig einfach sind: So z. B. wird 
sich, wie das bereits praktisch erprobt ist, die Ausdehnung 
und Tiefenlage von Salzhorsten feststellen lassen; ebenso 
wird man das Vcrfahren m it Erfolg bei der Aufsuohung 
und Untersuchung sedimentarer Eisenerzlagerstatten yon 
der A rt der Lias- und Kreideerze Norddeutsehlands er- 
proben konnen. Auch fiir die Eeststellung der Tiefenlage 
des alten Gebirges im Untergrund der norddeutschen 
Tiofebene, die fiir dio etwaige NeuerschlieBung von Stein- 
kohlenfeldorn usw wichtig ist, wird sich das Verfaliren 
eignen. Neben diesen Fragen allgemeiner A rt werden 
sich aber auch solche Einzelfragen, wie sie der Bergbau 
taglich aufgibt, auf diese Weise losen lassen, wenn die oben 
gegebonen Voraussotzungen zutreffen.

Es sind nun aber in einćm Seismogramm, auBer den 
yon Mintrop ausgewerteten noch eine ganze Reihe anderer 
meBbarer GroBen enthalten, dio bei naherer Berucksich- 
tigung unser Bild uber die Beschaffenheit und Lagerungs- 
yerhiiltnisse der obersten Schichten der Erde wesentlieh 
vervollstandigen wurden. Allerdings eignen sich zu dereń 
naherer Erforschung kiinstliche Beben einstweilen weniger 
gut: bei ihnen fojgen die einzeinen Wcllenarten 7.u rasch 
aufeinander, und die In tensita t is t so gering, daB das so 
erschiitterto Gebiet immer nur von geringer Ausdehnung 
ist. Derartige Arbeiten muBten daher zunachst bei natur
lichen Beben einsetzen. Dieser Aufgabe ist der Verfasser 
dieses in den beiden letzten Jahren nachgegangen und ist 
dabei zu ganz bemerkenswerten Ergebnissen gelangt.

Dio Erdbewegung kommt bei einem fernen Beben 
bekanntlich in drei Phasen an: erster Vorlaufer (longitu- 
dinal), zweitor Vorlaufer (transyersal) und Hauptphass 
(Rayleighwellen und Eigenschwingungen von Teilen der 
Erdrinde). Die Yorlaufor gehen bei ferneren Beben durch 
das Innere der Erde, und nur ein kleiner Teil ihres Weges 
wird in den oberen Schichten der Erde zuruckgelegt. Die
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Hauptphase dagogon wird allein duroh dio obsren Schich- 
ton dor Erde fortgepflanzt und wird daher dorcn Bau am 
eh3ąten widerspiogoln. Daher. habo, ich zuaachst dio 
Hauptphase naher studiert. Es handelt sich hier um 
sinusartige Schwingu.igen, dereń' Intonsitat man nach 
den den Seismogrammen zu ontnehmenden Amplituden (a)

und Perioden (T) nach der Formel
m

a-zahlenmaCig

bostiramon kann. Dieso Berechnung ■ habe. ich an iiber 
CO Beben fiir aoht S titioncn Nord- und Mittelcuropas 
durchgofuhrt. Es zeigto sioh, dafi die Intensitatsycrtcilung 
n deutlicher Weise von den goologischen Verhiiltnisson 
abliangig ist und zwar prinm ryon don geologischen Ver- 
haltnissenam Bebenherd undauf dem Wego Hord — Station, 
sekundiir vori dor Bescliaffenheit des Untprgrundes der 
Station. Von groBer praktischor Bedeutung ist zunachst 
die Eoststellung dieses órtlichon Einflusses. Die Boden- 
bewogung der Hauptphaso wird, wie ihre Geschwindig- 
keit zeigt, boi ferneren Bobon von tb feren  Teilen der Erd- 
rinde fortgeleitet, und dio oberston schwingen nur passiv 
m it. Es galt also, die mehr oder weniger groBo Geeignetheit 
des Untergrundes einer Station, diese Schwingungen mit- 
zumachen, festzustellen. Wegen der yerhaltnismaBig 
groBen gegensoitigon Entfernungon der herangezogenen 
Stationen war eino annahernde zahlonmiiBige Feststellung 
dieser Einwirkung nur fiir sehr weit entfernte Beben, bei 
denen sich der EinfluB der tektonischen Verhiiltnisso auf 
dem Wego Iierd —Station oinigermaBen eliminieron lieB, 
moglieh. Dabei lieBon sich zwei GroBen voneinander 
trennen: die eine ist, unabhśingig von der Richtung, aus 
der die Bebenstrahlen kommen, duroh die B eschaffon - 
h e i t  u n d  A u fo in an d o rfo lg e  dor S c h ic h te n  in  d e r 
V e r tik a le n  bedingt: Plastischo feinkornige Gesteine
waren besonders giinstig, feste kluftigo und lookero grob- 
kornigo ungiinstig, ferner spielte dic Maćlitigkeit der ver- 
sohiedeneri Gesteinsarten eine llollc. Dio zweito GroBe 
wechselt m it der Richtung, aus dor die.Strahlen kommen, 
und lieB besonders bei Gottingen, wo der tektonisoho 
Aufbau des Gebirges gut bekannt ist, den EinfluB der 
tektonischen Verhaltnisse an der Station, d. h. die Ver~ 
to i lu n g  d e r  S c h ic h te n  in  d e r  H o r iz o n ta le n , gut 
orkennen.

Diese beiden GroBen zeigon den EinfluB der oberston 
Schichten der Erde indirekt; derselbo konnte abor auch 
direk t festgestellt werden, indem dio Absorptionsverhalt- 
nisse auf dom Woge H erd—Station niiher untorsucht 
wurden, und zwar ist diese direkto Einwirkung bei niiheren 
Beben besonders stark, da hior yerhaltnismaBig weniger 
tiefo Schichten der Erde noeh von aktiver Bewegung er- 
griffen werden. Es stellte sich sowohl bei ferneren wie boi 
niiheren Beben ubereinstimmend heraus, daB die S tre ic h -  
r io h tu n g  eines Gebirges die bei weitem beyorzugte ist, 
ferner daB, wenn Bebonstrahlen quer zum Streiohen fo rt
gepflanzt werden, te k to n is c h  r e la t iy  g ehobene  Teile 
eines Gebirges ein giinstigeres Verhalten zeigen, ais t e k 
to n is c h  r e la t iy  g e su n k en e . V c rw erfu n g en  in  d e r  
R ic h tu n g  d e r  B e b e n s tra h le n  wirken y e r s ta rk e n d ,  
q u e r  dazu ycrlaufende a b so rb ie re n d .

Diese Ergebnisse ermutigen zu weiteren Versuchen, 
wobei zunachst dio ortliehen Paktoren duroh nahe bei- 
■einandor aufgestellte Apparate, fur die dio Entfernungon 
praktisch gleich werden, weiter gepruft werden stilon. 
Noben Intonsitiitsmessungen, wie sio hier naher erortert 
wurden, yerspreehen Untersuehungen uber die Perioden 
dor Hauptphase, die uns nach W ieehert uber die Dicko 
der schwingenden Schicht Auskunft geben, und die natur- 
lich nicht zu yernaohlassigenden Geschwindigkeitsmessun- 
gen weitere Aufklarung. Durch Kombination von Horizon- 
tal- und Vertikalapparaten wurden direkte Messungen von 
Schwingungsebene und Schwingungsrichtung der Boden- 
teilchen ermogliebt, die, m it den theoretisch errechneton 
Winkeln yerglichen, weitere Anhaltspunkto iiber den Ein
fluB der obersten Schichten der Erde gebon wurdon. 
Selbstyerstandlicli muBten die an naturliehen Beben 
gewonnencn Ergebnisse an kunstlichen nachgepruft und 
weitergefiihrt werden. Es ist m, E. kein Zweifel, daB man 
auf diese Weise m it der Zeit ein Yerfahren herausfindon

wird, das eine auBerordentlich wertyolle Erganzung fur 
die durch Tisfbohrungen festgestellten Erkenntnisse bilden 
wird, besonders wenn man an oino Kombination mit 
anderen physikalischen Yerfahren denkt.

Auf diese Weise diirfte sich die Anwendbarkeit' des 
von Mintrop ausgearbeiteten Verfahrons noch wesentiich 
erweitern lassen, da man sich so auch an Lagerstatten 
m it geringeren Gesteinsunterschiedon und yerwickeltoren 
Lagerungsverhaltnissen wird wagen konnen. Dabei wird 
cs sioh empfehlen, die Beobachtungen an naturliehen 
Beben nicht zu yernachlassigen, da sie uns mit einem 
Schlagc iiber groBe Gebiete Auskunft geben konnen, fur 
die sich Einzeluntersuchungen m it kunstlichen Beben yon 
selbst yerbieten. So eroffnen sieh fur die Untersuchung 
von weiten Gebieten, dereń tieferer Untergrund uns 
wegen seiner Bedeckung m it jungon Ablagerungen un- 
bokannt ist, wie das fur den groBten Teil Norddeutśclilands 
zutrifft, vielversprechende Aussichten.1)

Dr. H. Scich.

Aus der metallographischen Praxis.
U nter obigem Titel yoroffontlicht M. v. S chw arz2 

eine groBore Anzahl von Untersuehungen, die fur einen 
groBeren Leserkreis sieherlich von groBem Interesse sind. 
Es wiirde sehr zu begruBen soin, wenn auch yon ańderer 
Soite der hior gegebenen Anregung, die besonderen Er- 
fahrungon einzelner Untersuchungsstatten und Betriebe 
der AUgomcinheit zuganglich zu machen, in reiehlicherem 
MaBe Folgo geleiatet wurde.

I. U e b e r H a r te b c s tim m u n g e n  z u r  E rk en n u n g  
v o n  K a l tb o a rb e i tu n g .

An kaltgezogonen Messinghulsen wurde wiedorholt das 
Auftreten yon Rissen nach stoBweiser Druekboanspruchung

Abbildung 1. Skleroskophiirtezahlen In dem 
L U n g ssch D itt einer Messlngbiilse.
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Abbildung 2. Brinelihartezahien in dem Langs- 

Eciinitt einer SIe3=inghUlie.

beobachtet. Dio chemische Analyse einiger fehlerhafter 
Hulsen ergab folgende Durclisehnittswerte: 66,8 % Cu, 
33,1 %  Zn, liochstens 0,1 %  Pb; das Materiał war also

1) Ygl. hierzu auch dio Notiz uber „Seismos" G. m. 
b. H ., S. 560 dieser Nummer.

2) Zeitsohrift fur Metallkunde 1920, Bd. XII, Heft I, 
S. 1.
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in chemischer Beziehung einwandfrei. Die mikroskopische 
Untersuchung lieS parallel den Rissen stark gestreckte 
Kristallkorner und bei der Harteprufung nach Shore 
und Brinell in der Nahe der gerissenen Stellen eine recht 
botriichtliche Erhóhung der H arte erkennen. Abb. 1 
gibt einen Liingsschnitt dureh eine Messinghulse mit den 
Eindrucken des Hammers eines Shoreschen Skloroskopes 
wieder; die Zahlen bedeuten die Shoreschen Hartegrade 
an der betreffenden Stelle. Abb. 2 zeigt einen Schnitt 
dureh die gleiche Hulse nach ihrer Priifung mit der Brinell- 
schen Kugeldruckpresse. In  beiden Abbildungen tr it t  
deutlich eine Zone mit masimaler Hiirte hervor, die bei 
der Beanspruchung der Hiilsc offenbar auch den AnriS 
verursaohte. Danach ist bei der Herstellung auf die Ver- 
raeidung einer zu groBen H artung und eine moglichst 
gunstige Verteilung der Hartungszone Gewicht zu legen.

Die Vergleichung der Hartezahlen ergibt, daB das 
Skleroskop ein scharferes Mittel ist, um die dureh Kalt- 
bearbeitung hervorgerufene Hiirtesteigerung zu erkennen, 
ais dio Brinell-Kugeldruckprobe, denn beim Skleroskop 
schwankt die Spannung der Zahlen etwa zwischen 18 und 
47, bei dor Brinellprobe dagegen nur zwischen etwa 100 
und 177. Besonders bei der Prufung von weicheren 
Stoffen zeigte sich dic Ueberlegenheit des Skleroskops 
gegeniiber der Kugeldruckprobe.
Zahlentafel 1. D ie  H i i r t e n  v o n  Z i n k l e g i e r u n -

g e n  (95,20/0 Zn, 4,5o/ó Al, 0,2o/o Pb, 0,1 o/0 Cu).

Zahlentafel 3. H a r t e  v o n  g e z o g e n e n  S t a h l -  
h ii 1 s en.

Yorbeh andlung 

des Materials
i

Brlnell-
Shoretf Hartegrade 
im M  ttel mit dem

h&rtezahl 

Im Mittel
TJniver*al-
hammer

Welch-
metall-
hammer

eingohofert (heiB gepreBt) 53 bis 57 18 bis 23 37 bis 42
y2 st auf ICO0 erhitzt, 

dann langsam erkaltet 53,4 21 „ 22 42 „ 44
y2 st auf 150° erhitzt, 

dann langsam erkaltet 51,8 19 „ 20 36 „  38
y2 st auf 200° erhitzt, 

dann langsam erkaltet 51,8 15 „ 17 32 „  34
y2 st auf 300° erhitzt, 

dann langsam erkaltet 64,6 14 „ 15 26 „  28
geschmolzen und ers tarrt 50,3 12 „ 13 22 „ 24
stark kalt gewalzt . . . 47,5 bis 21 „ 26 40 „ 76

schwach kalt gehammert
58,1
56,8 22 „ 26 42 „ 50

stark kalt gehammert . 56,8 27 „ 34|70 „ 80

GepreBt

aua

Lage
der
Pro
ben
zur
Paser

FlieB
grenze

kg/i

Zer-
reiB-
festig-
fceit

itn2

Bruch-
deh-
nuDg

%

Kod-
trak-
tion

%

KerbzUhigk.
mkg/cm2

% cAn-
liefe-
rung

*4 st 
bei 
950° 
gegl.

Walz
material

langs
quer

38,2
36,8

67,4
66,1

18,1
9,1

34.5
31.6

2,y
1,79

3,2 jo,46

Roh-
block-
ehen

liings
quer

40,4
42,2

82,5
87,8

10,5
6,1

17,2
9,7

1,28
0,63 jo,05

gepreBt

BrinellhUrtPzablen: Materiał Yon 
9U0° in "Wasser von 23° abge- 
schreckt, dann angelassen bei Anmerkung

aus
abge-
scbrecki 230° ■420» 650°

Walz
material

555
sehr

sprode

444
etwas
sprode

388
ziih

229
sehr
ziih

fast alle ohne 
Harterisse

Rołi-
blóckchen 516 534 397 317

fast alle 
hatten 

Hiirterisse

In den Hulsen aus gezogenem Rohstahl kainen haufig 
unyersehweiBte Stellen yor, so daB sich die Herstellung 
der Hulsen aus Rohjtahl selbst bsi bjfricdigenden Eestig- 
keits- und Dehnungswerten nicht empfahl.

IH . U eb e r Z o m en tie r-  u n d  H a r tu n g s v e rs u c h e  an 
E ise n ro h re n .

Dio Innenoberflache yon Eisenrohren, die starken 
stoflweisen Druokbeanspruchungen unterworfen waren 
sollten in oinfftehor Weise gegen Abnutzung dureh Reibung 
widerstandsfahig gemacht werden, ohne daB fhre Zahig- 
keit erheblich yermindert- werde.

Dio Versucho wurden mit zwei Rohrsorten von nach- 
stehender Zusammensetzung ausgefuhrt:

2.

Ein besondorer Vorteil der skleroskopisohen Prufung 
besteht darin, daB dureh sie die Oberflache der zu unter- 
suchenden GegenstaDde haufig nicht beschśidigt zu werden 
brauoht.

II. U n te rsu c lu in g  d e r  E e s tig k e its e ig e n s c h a f te n  
y o n  g ezo g en en  S ta h lh u ls e n .

Boi heiB gezogenen (gepreBten) Stahlhulsen, dio aus 
Walzmaterial odor direkt aus Rohstahlbloeken angefertigt 
waroa, ergabon sioh wesontliche Untersohiede der ver- 
sohiedenen Fostigkeits- und H irtew erte parallel und qucr 
zum Faseryerlauf, wic aus Zahlentafcln 2 und 3 zu er- 
sehen ist.

Zahlentafel 2. E e s t i g k e i t s e i g e n s e h a f t e n  
v o n  g e z o g e n e n  S t a h l h u l s e n .

1.
Nach dem 

Mannesmannyerfahren 
schriig gewalzte Rohre

0,33 % 0
0,77 %  Mn
0,27 % Si
0,038 % P
0,037 % S 

144—156 Brinellhartczahl 
20—24 Shores Hartegrade

Obwohl der Kohlenstoffgehalt des ersten Materials 
hinreiohend war, um dureh eine geeignote Warmebehand
lung den angestrebton Zwook zu erreichen, wurden doch 
Zementationsyersuehe gemaeht, deren gunstiger Ausfall 
aus Zahlentafel 4 zu ersehen ist.

Zahlentafel 4. H i i r t e  v o n  v c r g i i t e t e n  u n d  
z e m e n t i e r t e n  E i s e n r o h r e n .

Nahtlose Weicheisonrohre

0,07 % C 
0,24 %  Mn 
0,01 %  Si 
0,009%  P 
0,017 %  S 

71,6—83,0 Brinellhartezahl

Behandlung
Brinell-
hartezahl

Sborea
HJlrte-
grade

Anlieferungszustand............. 160 20
y2 st bei 950° gegiuht, langsam
erkaltet..................... 133 16

ebenso, dann in Oel von 23° ab-
geschreckt ................... 230 bis 287 40

ebenso, dann in Wasser von 23°
abgeschreckt ................. 380 46

2 st bei 1000° in Bonoidgas zemen-
tiert, dann in Wasser yon 23° ab-

504 55

KVIm

Das andere weicho R jhrm aterial konnte nur dureh 
Zementation die notwendige H arte erhalten, um fur den 
yorgesehenen Verwendungszweek geeignet zu sein. Da 
Leuchtgas nioht zur Verfugung stand, wurden die Yer
suche mit Dissougas ausgefuhrt. Zum Vergleich wurde auch 
das Materiał der Rohre Nr. 1 in dio Untersuchung ein- 
begriffen. Dio Erhitzung erfolgte unter genauer Tempera- 
turkontrolle in einem Porzellanrohr, das in einem Heraus- 
ofen untergebracht war. Die Ergebnisse sind in Zahlen
tafel 5 mitgeteilt.
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Zahlentafel 5. Z e m e n t  a t  i o n  s v e r s u c h e. IV. U n te rs u c h u n g  von
k a l t  gezogenen  H ulsen 

au s  v e rsc h ie d e n e n  
F lu B e isen s  o r t  en.

Die nachstehende Unter
suchung gibt einen Vergleich 
des verschiedenen Verhaltens 

, kalt gezogener Hulsen aus 
FluBeisen, besonders bei stoB- 
weiser Beanspruchung wieder. 
Die verwendeten Blechsorten 
waren teils bandformig, teils 
kreuzweise gewalzt. Wahrend 
die Kerbzahigkeit bei bind- 
f órmig gewalztem Materiał 
quer zur Faserrichtung etwa 
5 mkg/cm2 war, betrug sie in 
der Langsrichtung im Durch- 
schnitt 10 mkg/cm2. Bei 
kreuzweise gewalzten Bleehen 
war dieser Unterschied viel 
geringer, wie die Werte 5 und 
7 mkg/cm2 zeigen. Aehn- 
liches Verhalten zeigen aucli 
die anderen Festigkeitseigen- 
schaften (Zahlentafel 6).

Zahlentafel 7 enthalt eine 
Zusammenstellung der Ergeb
nisse der Blechbiegeversuche. 
Das Materiał zeigte im Durch- 
schnitt 0,09 % C, 0,31 % Mn, 
0,014 % Si, 0,004 % P und 
0,018 % S. Hingewiesen sei 
auf die guten Ergebnisse 
der Baumannschen Schwefel- 
probe auch bei diesen dunn 
ausgezogenen Bleehen (Ab
bildung 3).

Auch die Mikrographie 
lieferte wertyolle Aufschliisse 
iiber die Ursache der auftre- 
tenden Fehler. Sie zeigte, daB 
zickzackformige Risse bei 
stoBweiser Beanspruchung 
meist infolge einer auf unge- 
eignete Warmebehandlung 
zuriickzufuhrenden, sehr gro- 
ben Kristallstruktur entstan- 
den (Abb. 4), wahrend gerad- 
linig yerlaufende liisse meist 
auf Schlackenadernzuruekzu- 
fuhren waren. Die Ursache der 
Entstehung der groben Ferrit- 
kornung bestand in einem 
langdauernden Erhitzen des 
Materials unterhalb seines 
Umwandlungspunktes nach 
vorausgegangener kritischer 
Kaltbearbeitung (flecken 
oder Pressen). Durch Gluhen 
bei 950° wurde eine Yoll
standige Normalisierung des 
Kornes erreicht. Wie rasch und 
einschneidend die Wirkung 
des Gluhens auf Metalle ist, 
zeigt ein Beispiel, bei welchem 
bei Kaltbearbeitung durch zu 
starkę H artung bei der Pru
fung 79% der Proben rissig 
wurden, wahrend nur 7,8% 
infolge von Rissen ausge- 
schieden -wurden, wenn die 
Hulsen in einer Wassergas- 
flamme einer Gluhung von 

_nu r4  sek unterworfen waren.

Behandlung
Rohr Nr. 1

Brinell-
harte Gefuge

Rohr Kr. 2

Brincll-
harte Gefiige

Anlieferungszustand . Ferrit und Perlit 78 Ferrit und wenig Perlit

50 min bel 800° zemen- 
tiert, dann 10 min in 
COs gegliiht und lang

sam erkaltet
156

hauptsachlich Periit 
mit etwag Ferrit- 

netzstruktur

86.7

78.8 

74,6

ebenso, dann von 850° 
In Wasser yon 20° 

abgeschreckt

an der Oberflache: 
nur Perlit 

in 0,25 m m  Tlefe: 
Perlit und Ferrit 
in 0,5 m m  Tlefe: 
fast nur Ferrit

365

ebenso, dann noch 
10 min bei 500° 

angelassen

45 min bel 900° zemen- 
tiert, dann 15 min in 

OO2 und langsam 
erkaltet

.274

271

266

an der Oberflache: 

In 2 m m  Tiefe: 

In 4 m m  Tlefe:

an der Oberflache: 

in 1 m m  Tiefe: 

in 2 m m  Tiefe:

133

105

96

119

81,5

77

an der Oberflache: 
Martensit 

in 0,5 m m  Tiefe: 
Martenslt und Ferrit 
in 1 m m  Tiefe: 
fast nur Ferrit

an der Oberflache: 
Sorbit 

in 0,5 m m  Tiefe: 
fast nur Ferrit 
in 1 m m  Tiefe: 
fast nur Ferrit

ebenso, dann von 800° 
in Wasser yon 20° 

abgeschreckt

ebenso, dann 10 min 
bei 500° augelassen

60 min bel 850° zemen- 
tiert, dann 60 min in CO2 
und langsam erkaliet

ebecsA, doch in Wasser 
von 20° abgeschreckt

106,5

87

73,1

335,5

198

98

430
398
380

ebenso, dann 10 min 
bei 500° angelassen

30 min bel 800° zemen- 
liert, dann 10 min in 
C ^2 erhitzt und lang

sam erkaltet

ebenso, doch in Wasser 
yon 2 0° abgeschreckt

ebenso, dann 10 min 
bei 500° angelassen

270
266

350

hauptsachlich Fcrrlt- 
netzstruktur

an der Oberflache: ̂  
in 2 m m  Tiefe: l i
in 4 m m  Tiefe: I

an der Ober
flache: 

in 1 m m  Tiefe:

a ii* §
•o s ii 2
oOS"£

in 2 m m  Tiefe: I > ̂  ~ 2

pprlitlach, mit Ferrit- 
netzstruktur

177

104.5

an der Oberflache: 
reiner Perlit 

in 0,3 m m  Tief-*: 
Perlit und Ferrit 
ia 0,8 m m  Tlefe: 
fast nur Ferrit

an der Oberflache: 
Mflrtensit 

in 1 m m  Tiefe: 
Martensit und Ferrit 
in 2 m m  Tiefe: 
fast nur Ferrit

an der Ober-1 g c [f , . 
fiSche: - S » o i

' In 0,5 m m  ( -■■3 ^ o |
Tiefe: J
in 1 m m  Tiefe: 
fa«t nur Ferrit

152

an der Ober
flache:

In 1 m m  
Tlefe: *

in 2 m m  
Tiefe:

ii-
s i l

©c! *»
a  «

247

45 min bei 800° zemen- 
ti*rt, dann 45 min in 
COs erhitzt nnd lang

sam erkaltet

) 6 a an der Ober- ( ^ £ ®E
flachę: j ’ 3 =

in 1 m m  
Tiefe:

3 2 m m  
Tiefe:

hauptsachlich Perlit mit 
Ferrit im Uebergang 

zur Netzstruktur



V. B eisp ie le  von  s t a r k  
y e rg ro B e rten  M akro- 

p h o to g ra p h ie n .
Zur Darstellung stark un- 

ebener Praparate bei 5 bis 
lOfacher VergroI3erung hattie 
der Verfasser zur Erzielung 
guter Tiefenschiirfe einen 
Mikroanastigmaten von 50 
mm Brennweite anfertigen 
lassen, der eine starkę Ab 
blendungermóglichte. Abb. 5 
zeigt eine mit diesem Apparat 
aufgenommene Wiedergabe 
von zwei Stahlspitzen, die sieli

Zahlentafel 6.

Zahlentafel 5 (SchluB),

Rohr Nr. 2
Behandlung Brinell-

harte
Brinell-
hUrtc

Gefuge Gefuge

45 min bel 800° zemen
tiert, dann45min ln CO2 
erbltzt und in Wasser 
yon 20° abgetichreckŁ

an der Ober- 
fliich.*: 

in 2 m m  Tiefe 
In 4 m m  Tiefe

an der 
Oberflache: 

in 1 m m  Tiefe; 
in 2 m m  Tiefe:

ebenso, dann noch 
10 min bei 500° 

augelassen

Streckgrenze
kg/mm2

Bruchfestigkeit
kg/mm2

Dehnung
%

Kontraktion Kcrbziihigkelt
mksr/cm2

Blechbiegungen 
um 90°

r «= Rand

iangaquer quer quer

Blech

durch den versehiedjnen Grad der Sauberkeit ihrer 
Bearbeitung unterscheiden. Wahrend mit freiem Aiige ein 
Unterschied zwischen den beiden Stahlspitzen kaum zu 
beobachten ist, ist bei etwa 5facher YergroBerung die 
unsaubere B3arbsitung der unteren Spitze ohne weiteres 
zu erkennen.

VI. D ie r ic h t ig e  B e a rb e i tu n g s te m p e ra tu r  e i ne r  
z in k re ic h e n  L e g ie ru n g .

Nach dem Walzen im kalten Zustande und nach- 
f olgendem Abdrehen einer Zinklegierung m it rund 95,2 % 
Zn, 4,5 % Al, 0,2 %  Pb und 0,1 %  Cu zeigten sich nach 
kurzem Lagern an feuchter Luft an den durch das Ab-

Zahlentafel 7. E r g e b n i s s e  
s u c l i e n  a n k a l t  erezocr

Biegungsversuche mit 6,5 m m  Backenradius 
senkrecht zur Blechcbene (je Mn +  her um

Abmeusungen:
56 X 3,25 X 3,25 m m

Abmeasungen:
56 x 6,5 X 3,25 m m

Walzrichtung:

BiegezahlBiegezahl

Blech
Band

Biegungen in der Blechcbene

Abmessungen: 56 x 3,25 X 3,25 m m

zur Walzrichtung

BiegezahlBiegezahl

Abbildung 3. Baumannscber Schwefelabdrnck des LUngs- 
schnittea durch eine EI»enhUlle aus bandftJrn̂ g gewalztem 

FluBeisen. Abbildung 4. Makroskoptech geUtzter 
Querscbnitt durch eine FluOeisenhlllse 
mit grobem K o m  im Sclmftteile.

drehen glatten Flachen vielfach .kleine Pusteln. Eine 
Untersuchung ergab ais Ursache dieser Erscheinung und 
auch anderer Dimensionsveranderungen die ICaltbearbei- 
tung; zugleieh wies derartiges Materiał auch eine geringe 
Kerbzahigkeit auf. Zur Vermeidung der ungunstigeri 
Eigenschaften der Zinklegierung wurden Probestucke 
Vz st lang auf 100, 150, 200 und 300° bzw. bis zum Schmel- 
zen erhitzt und dann im Ofen einer limgsameh Erkaltung 
ubcrlassen: diese Gluhbehandlung fuhrte jedoch keine 
Besserung herbei. Darauf wurden Probestucke nach Er-

Abbiidung 5, GehjŁrtctc Stahlspitzen, oben sauber gearbeitet, 
uńten uusaubere Arbeit.

21. April 1921. Umsohau. Stahl und Eisen. 551
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warmung auf 100 bis 200° im warmen Zustande der Kerb- 
biegeprobe unterworfen; bei etwa 170° erfolgte fast'kein 
AufreiGcn mehr, wahrend bei 320° die alte Sprodigkeit 
wieder zutagc tra t.

Die Untersuchungeu fuhrton zu dem Ergebnis, daB 
es zweekmaBig ist, bei der W armyerarbeitung die Zink- 
legierungen etwas oberhalb der W alztemperatur zu er- 
hitzen. Fr. Schmiłz. |

Deutsche Industrle-Normen.
Der Normenausscliufi der deutschen Industrie ver- 

offentlicht in H eft 13 seiner „Mitteilungen" (H eft 13 
der Zeitschrift „Der Betrieb11) foigende Vorstandsvor- 
lagen:
DI-Norm 228, Werkzeugkegel, Schaft und Hiilse. 
DI-Norm 229, Morsekegel, Lehre ohne Lappen. Faeh- 

normen des Deutschen Prazisionswerk- 
zeug-Verbandes.

DI-Norm 230, Morsekegel, Lehre m it Lappen. Faeh- 
normen des Deutschen Prazisionswerk- 
zeug-Verbandes.

DI-Norm 231, Morsekegel, Schaft und Hiilse.
DI-Norm 232, BI. 1, Kegelreibahlen fiir Morsekegel. 
DI-Norm 232, BI. 2, Kegelreibahlen fiir Metrische Kegel. 
DI-Norm 233, Metrische Kegel, Schaft und Hiilse. 
DI-Norm 234, Metrische Kegel, Lehre ohne Lappen.

Fachnormen des Deutschen Priizisions- 
werkzeug-Verbandes.

DI-Norm 235, Metrische Kegel, Lehre m it Lappen.
Fachnormen des Deutschen Prazisions- 
werkzeug-Yerbandes.

Es wird ferner darauf aufmerksam gemacht, daG 
ein neues Normblatt „D I-N  1000“ fiir die Normalbedin- 
gungen fiir die Lieferung yon Eisenbauwerken yersand- 
fertig vorliegt.

Zuschrifteu sind an den Normenausschufi der deut
schen Industrie, Berlin NW 7, Sommerstr. 4 a, zu richten.

Aus F achyereinen .
K aiser -  W ilhelm  -  G ese llsch aft zur 

Forderung der W issen sch aften .
Die Gesellschaft beging am 18. Marz 1921 die Feier 

ihres zclinjahrigen Bestehens durch eine Festsitzung, die 
von Mitglicdern der Gesellschaft, Angehorigen der yer
schiedenen Institute sowie von Yertretern von Behorden, 
der Berliner Uniyersitat, Technischen Hoehsehule und 
Akademie gut besucht war.

Den Festvortrag hielt Geheimrat Professor Dr. 
F r a n z  F i s c h e r ,  Direktor des Kaiser-Wilhelm-In- 
stituts fiir Kohlenforschung, Mulheim-Ruhr,

i i b e r  d i o  E n t s t e h u n g  u n d  d a s  W  e s e n d e r  
K o h l e n ,  

wobei er folgendes ausfuhrte:
Der grofite Teil unserer Kohlen ist, wie heute wohl 

niemand mehr bezweifelt, im Laufe von vielen Jahr- 
tausenden aus abgestorbenen Pflanzen entstanden. Nur 
fur die in untergeordneten Mengen vorkommenden so- 
genannten Sapropelkohlen (Kannelkohlen) nimmt man 
die Bildung aus Faulschlamm an. Da die Bedingungen 
fiir die Bildung yon Kohlen in fast allen geologisehen 
Zeitraumen in  mehr oder minder groficm Ausmafie vor- 
handen waren und auch heute noch bestehón, so treffen 
w ir auf unserer Erde Kohlen jeden Alters, von der 
altesten Steinkohle bis zur jungsten Braunkohle sowie 
die Yorstufe der Kohlen, den Torf, an.

Der Ausgangsśtoff der Kohlen, die Pflanze, besteht 
in der Hauptsache aus Zellulose und Lignin. Wenn 
auch der chemische Aufbau dieser beiden Stoffe bis 
heute noch nicht yollstandig aufgeklart ist, so wissen 
wir doch, dafi die Zellulose den Zuckerarten sehr nahe 
steht, wahrend das Lignin einen ganz anderen eheniischen 
Charakter besitzt, der es in  die aromatische Reihe, also 
zu den Yerbindungen des Benzols, yyeist. Aus dem Stoff 
der Pflanzen entstehen durch Yermoderung zuerst Sub- 
stanzen mit Siiurccharakter, die schwarzen Huminsauren,

aus denen sich dann naeh und naoh die eigentliche 
Kohlesubstanz bildet. Dio Huminsauren und Humin- 
stoffe finden w ir in  der N atur iibcrall dort, wo sich 
pflanzliche Substanzen unter geeigneten Bedingungen 
zersetzen. Sie sind es auch, die der Ackerkrumc dio 
dunklo Fiirbung yerleilien, und die durch ihre Eigen- 
sehaft, dio in Wasser loslichen mineralischen Niihr- 
stoffe der Pflanzen festzuhalten, fiir das Leben der 
Pflanzen von groCer Bedeutung sind. Da wir heuto die 
Entstehung der meisten Kohlen aus Huminsauren (da
her auch Humuskohlen genannt) m it Sicherheit an- 
nehmen konnen, so ist es natiirlich selir wichtig, zu 
wissen, aus welchen Bestandteilen der Pflanzen diese 
Huminsauren entstanden sind. Bis heute war man all- 
gemein der Meinung, duli die Zellulose der Pflanzen dem 
Ausgangsstoff fiir die Huminsauren und damit fiir die 
Kohlen darstelle. Da man dem Zellulosemolekiil Furan- 
struktur zuschreibt, so hat man auch angenomnien, dafi 
den Huminsauren, und folglich auch der Kohlesubstanz, 
ein Furanring zugrunde liegen miisse. Das Lignin der 
Pflanzen hat man bei dieser Theorie dor Kolilebildung 
ganz aufier acht gelassert, obwohl sich dio Pflanze ge- 
rade durch Bildung dieses Stoffes eine gewisse Festig
keit und Widerstandsfśihigkeit yerleiht.

F r a n z  F i s c h e r  und H.  S c h r a d e r  haben 
nun, gestiitzt auf die letzten Forschungsergebnisse des 
Miilheimer Kolilenforschungsinstituts, die Ansicht aus- 
gesprochen, dafi die Huminsauren und damit auch die 
Kohlen nicht aus der Zellulose, sondern aus dem Lignin 
der Pflanzen entstanden sind. Nach dieser Theorie wird . 
bei der Vermoderung des Holzes und der Vertorfung 
der Pflanzenreste die Zellulose unter Mitwirkung yon 
Bakterien ycrandert; sie yerschwindet allmahlich unter 
Bildung yon Kohlensiiure, Wasser und Methan, wahrend 
das Lignin sich m it wachsendem Alter des Torfes an- 
reichert und nach und nach durch chemische Verande- 
rung in Huminsauren iibergeht. Aus den in Alkalien 
loslichen Huminsauren entsteht dann durch weitere che
mische Veranderung das in Alkali unlosUche Humin, 
das sich schliefilich durch die sogenannte Inkohlung bei 
gewShnlicher Temperatur in die Braunkolile und Stein
kohle yerwandelt. Ais Beweis fiir die Bichtigkeit dieser 
Theorie konnen foigende Tatsachen angefiihrt werden:

Zellulose wird durch Bakterien leicht angegriffen, 
wahrend beim Lignin iihnliche Beobachtungen nicht vor- 
handen sind. Die Untersuchung yon yermodertera Holz 
hat ergeben, dafi der Ligningehalt dieses Materials gegen
uber frischem Holz erheblich zugenommen hat. Auch 
boim Torf konnte mit zunehmendem Alter eine An- 
reicherung des Lignins beobachtet werden. Aus Lignin 
konnen durch Erliitzen m it Natronlauge auf 180° 
dunkclbraune Losungen erhalten werden, die den Lo- 
sungen yon Huminsaure in  Alkalien yollig gleichen. Die 
Zellulose wird unter gleichen Verlialtnissen praktisch 
nicht angegriffen. Aueh der Gehalt der Huminsauren 
an Methoxyl, einer Atomgruppierung, die dem Lignin 
eigentumlich ist und bei der Zellulose fehlt, weist auf 
dio Abstammung der Huminsauren yom Lignin hin. 
Durch Druckosydation yon Zellulose, Lignin, Braun
kohle und Steinkohle konnte nachgewiesen werden, dafi 
aus Zellulose so gut wie keine Benzolderiyate entstehen, 
wahrend aus Lignin, Braunkohle und Steinkohle Benzol- 
karbonsauren, aber keine Spur yon Furanderivaten sich 
gebildet hatten. Die neue Theorie der Entstehung der 
Kohle steht also m it den beobachteton Tatsachen in 
yolliger Uebereinstimmung und fuhrt schliefilich dazu, 
dafi die Kohlesubstanz nicht, wie man bisher annahm, 
den Furanring enthalt, sondern dafi sie Benzolstruktur 
besitzt.

Mit der Benzolstruktur der Kohlesubstanz ist auch 
das Verhalten der Kohle bei der trockenen Destillation 
in Einklang zu bringen, was bei Annahme eines Furan- 
ringes nicht moglich ist. Die erdolartigen Kohlenwasser- 
stoffe des Urteeres entstehen aus dem sogenannten Bi- 
tumen der Kohle, das teils aus den in untergeordneten 
Mengen in den kohlebildenden Pflanzen yorlianden ge- 
wesenen fett- und wachsartigen Yerbindungen stammt, 
teils aus tierischem Stoff sich gebildet hat, der in den
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Niederbruch dieser Pflanzen geratcn ist. Die Plienole des 
Urteers entstehen dagegen aus der eigentliehen Kolile- 
substanz, die ja  Benzolstruktur besitzt. Bei hoherer 
Temperatur bilden sieli dann aus den Phenolein durcli 
Reduktion mit Wasserstoff das Benzol und seine Ver- 
wandten, wiihrend die erdolartigen Kohlenwasserstoffe 
zum grofiten Teil in gasfiirmigc Produkte zerfallen. Aus 
dem Urteer is t der gewohnliche aromatisehe Stein- 
kohlenteer entstanden. Der groBe Zusammenhang von der 
Pflanze zur Kohle und von dieser zum Steinkohlenteer 
ist somit gegeben.

Nach diesem Eestvortrag nalim Exzellenz Adolf 
>on I l a r n a e k  das W ort zur BegriiBung der Gaste, 
wobei er mit Genugtuung darauf hinwies, dali dio Be
deutung der Kaiser-Wilhelm-Gosellsehaft liberall aner- 
kannt werde. Die Gesellschaft habe in zchnjahriger Ar
beit bisher 22 Institute ins Leben gerufen. Der Erfolg 
sei zuriickzufiihren. auf die „Arbeitsgemeinschaft“ zwi
schen Wissenschaft und Wirtschaft, zwischen Gelehrton 
und Biirgern, die die Bedeutung der Wissenschaft an- 
erkannt haben und dafiir Opfor bringon wollen. Der 
PreuBische Staat und das Reich wurden nach Kriiften 
bemiiht sein, dio Gesellschaft bei der Durchfuhruńg ihrer 
weiteren Aufgaben zu unterstiitzen.

D eutsche G ese llsch aft fiir M etallkunde.
Die Deutsche Gesellschaft fiir Metallkunde hąlt' am 

Freitag, den 29. April, abends 7 Uhr, im Ingenieur- 
haus, Berlin NW 7, Sommerstr. 4 a, einen Vortrags- 
abend ab, an dem Dr. D o e r i n c k e l ,  Eberswalde, 
iiber „FlieIivorgiinge in Messing beim Stangenpresscn“ 
sprechen wird.

P aten tb erich t.
D eu tsch e Patentanm eldungen1).

4. April 1921.
Kl. la , Gr. 11, G 50 005. Waschmasehine zur Tren

nung der brennbaren Feuerungsriickstande von Schlacken 
unter Ausnutzung der Oberflachenspannung von Fliissig- 
keiten. Louis Grobetty, Lausanne, Sehweiz.

Kl. la ,  Gr; 11, R  51 139. Trommel zur Schcidung 
und Anreicherung von Erzen lici der NaB-Aufbereitung. 
William Whitehead Riehards.m, London.

Kl. 7.o, Gr. 21, M 66 T5G. Verfahron zur. H er
stellung von verstarŁten RohreDden. Mannesmannrohren- 
werke, Dusseldorf.

Kl. 18 a, Gr. 3, C 29 075. Gasschmelzyerfahren fiir 
Hochofen und Kuppelofen. Max Chrobog, Graz, Steier
mark.

Kl. 24 e, Gr. 4, P  38 015. Gn-serzeuger zur Vergasung 
backender Steinkohlen m it Urtcergewinnung. Julius 
Pintseh, Akt.-Ges., Berlin.

Kl. 31 b, Gr. 2, U  5865. Formmaschine mit mehr- 
facli nacheinandor zur Anwendung gelangenden Iland- 
prelivorrichtungen. Societd des Etablisscments A. Utard, 
Longeville, Meuse, Frankreieh.

7. April 1921.
Kl. lOa, Gr. 7, B 87 593. Yerfahren der Beheizung 

liegender Regeneratiy-Koksofen mit wagercohten Heiz- 
ziigen und vorgebauten Ofenkopfen nobst Ofen zur Aus
fiihrung des Verfahrens. Bunzlauer W erke Lengers- 
dorff & Coinp., Bunzlau.

Kl. 80b, Gr. 5, W 56 276. Yerfahren und Vor- 
riclitung zum Granulieren von Schlacke. Miehael Wagner, 
Fried.-Wilh.-IIiitte a. Sieg.

Kl. 80 b, Gr. 24, G 49 801. Verfahren zur Trennung 
von Gipsform und GipsguG oder Gipsmodell und Form- 
masse, wie Formsand u. dgl. Dr. Otto GerngroB, Berlin- 
Gruncwald, Hagenstr. 29.

Kl. 80b, Gr. 24, G §1 927. Yerfahren zur Trennung 
von Gipsform und GipsguB oder Gipsmodell und Form- 
masse, wie Eormsand u. dgl.; Zus. z. Anm. G 49 801. 
Dr. Otto Gerngroli, Berlin-Grunewald, Hagenstr. 29.

Ł) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monato fiir jedermann zur 
Einsicht und Einsprucherhebung im Patentamte zu 
B e r l i n  aus.

X V I.5l

11. April 1921.
Kl. lOa, Gr. 16, Iv 73 961. Ausdriickstange mit 

Laufrollen fiir Koksausdriickmasehinen. H ubert KreC, 
Gelsenkirchen, Wilhelmi nenstr. 185.

Kl. lOa, Gr. 17, Sch 60 165. Yorrichtung zum 
Loschen, Yerladen und Aufstapglri von Koks; Zus. z. 
Pat. 298 102. Wilhelm Schondeling, Dusseldorf, Ilum - 
boldtstraBe 46.

Kl. 10 a, Gr. 21, M 65 927. Schachtofen mit unten 
ansehlieftendem Kilhlraum zur fortlaufenden Destillation 
fester Brennstoffe mittels eines kreisenden Stromes 
heilier Destillationsgase und Verfahren zum Betrieb des 
Ofens. Paul Meyer, Delft, Holland.

Kl. 12e, Gr. 2, A 33 926. Einfiihrungsisolator zur 
Reinigung von Gasen durch liochgespanntc Elektrizitat. 
Allgenieine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin.

Kl. 12e, Gr. 2, M 67 503. Verfahren und Einrich- 
tung zur Aussonderung von Eestteilon aus Gasen duren 
Schleuderwirkung. Josef Martin, Miinchen, Bauerstr. 40.

Kl. 12 e, Gr. 2, M 70 488. Vorrichtung zum Ab- 
klopfen der Elekt rodni, insbesondere der Sammelelek- 
troden bei Einrichtungen zur elektrischen Abscheidung 
von Schwebekorpern aus Gasen oder Diimpfen. Metall- 
bank und Metallurgisclię Gesellschaft, Akt.-Ges., Frank
fu rt a. M. i

Kl. 18b, Gr. 10, St 33 334. Verfahren zur Des- 
oxydation von Zusatzlegierungen. Stahlwerke Rich. Lin- 
denberg, Akt.-Ges., Baden-Baden.

Kl. 2Gd, Gr. 1, E 47 243. Verfahren zum Aus- 
■waschen von dampfformigen, fliissigen oder festen Bc- 
standteilen aus Gasen; Zus. z. Pat. 331 321. Wilhelm 
Freytag, Dortmund, Alexanderstr. 5.

Kl. 31 b, Gr. 2, S 53 770, 53 771 und 53 772. Form
maschine m it mehrfach naeheinander zur Anwendung go- 
langenden ITandprelivorriehtungen. Soeićtć des E ta- 
blissemcnt-s A. Utard, Longevillo (Meu3e), Frankr.

Kl. 31 b, Gr. 11, M G7 571. Ruttelformmaschinc mit 
durch ein besonderes Ventil gestouertem Riittelventil; 
Zus z. Pat. 329 376. John Macdonald & Son Limited 
u. John Birch Neesham, Glasgow’, Schottland.

Kl. 31b, Gr. 11, N  18 914. Riittelformmasdiine mit 
seitlich im Kolben der Maschine federnd angeordnetem 
Schiebcrventil. William Charles Norcrolł, Terre Haute, 
Indiania. V. St. v. A.

Kl. 40a, Gr. 12, I i  69 119. Verfaliren zum Aus- 
bringen von Metallen aus Metallverbindungcn, Erzen 
u. dgl. Fried. Krupp, Akt.-Ges., Grusonwerk, Magde- 
burg-Buclcau.

D eu tsch e G ebrauch^m ustereintragungen.
4. April 1921.

Kl. 24b, Nr. 772 542. Regelyorrichtung fiir den 
Luftzutritt fiir Oelfeuerungsanlagen. Erich Becker, Bad 
Sooden a. W.

Kl. 24b, Nr. 772 544. ZufiihrungSYorriehtung des 
Verbrennungsstoffes fiir Heizungsanlagen mit fliissigem 
Brennstoff. Erich Becker, Bad Sooden a. W.

Kl. 24e, Nr. 772 793. Diise fiir Gasfeuerungcn. W il
helm Vedder, Becfcum i. W.

11. April 1921.
Kl. 24 k, Nr. 773 056. Winderhitzerausmauerungen 

mit in den Steinen eingefomiten Heizfliichen (Wel- 
len) zur YergroBerung der Gesamtheizflachen der Wind- 
erhitzer (Cowper) zur Erwarmung des Geblasewindes 
fiir die Hochofen. P. Kohler-Preil, Saarbrucken, Roon- 
strafie 8.

Kl. 31 a, Nr. 773 701 bis 773 705. Wasserspeise- 
vorrichtung fiir Kuppelofen. Vulkan-Werk Reinshagen & 
Co., Niederau, Dr. Duren.

Kl. 31c, Nr. 773 078. Schablonierarm mit aus- 
wechselbaren Messern. Josef Schlimm, Liittringhausen 
b. Olpe i. W.

Kl. 31 o, Nr. 773 624. Dauerform (Kokille) zur 
Herstellung von Belag- und’ Abdeekplatten von beliebi- 
gen Abmessungen. Hubertushutte, Hohenlinde, O.-S.

Kl. 81 e, Nr. 773 298. Yerladecinriehtung, insbes. 
fiir abgeloschten Koks. Otto Wehner, Zaborze, O.-S.

75
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D eu tsch e R eichspatente.
KI. 40 a, Nr. 323 808, vom 22. Juli 1914. E tn an u e i 

K a rd o s  in  N e w a r k ,  N. J ., V. St. A. YerfdKren zur Ge
winnung ton Metallen aus Erzen oder oxydisclien Sto/fen 
unter Eińblasen der Beschickung in den Reduktionsraum.

Das fcin verteilte, m it Reduktions- und Fiu 'mitteln 
vermischte Gut wird durch nur so vielLuft oder Luft und 
Gas, daB sie gerade ausreicht zur Erzeugung des zur 
Reduktion erforderlichen Gases, in einen geschlossencn 
Rcdiktionsroum eingeblasen. In  diesem findet die R e
duktion und Ansammlung des Metalles statt.

KI. 18 c. Nr. 323 901, vom 24. Juli 1914. Wol f  
N e tte r  & J a c o b i  in  B erlin . Bei Koks verfeuerndcn 
Glithófen fur Eisenblócke, Bleche u. dgl. verwendbare Yor- 
richtung zur Aujrechterhaltung der reduzierenden Wirkung 
der Flamtne bei oj/ciien Ojenturen.

Die Ofentiiren oder vOn diesen uberwachto 
stehen m it dem Schornsteinschicber oder 
Zug entweder m it einem die Tourcnzahl des 
boeinflussondon Organ oder m it dcm diesem Ventilator 
vor- oder nachgeschaltcten R.sgulierschieber derart in 
Verbindung, daB beim Ocffnen der Turon der Durehgang 
zum Scliornstein oder dic Tourcnzahl des Ventilators oder 
die Durchgangsąuerschnitto vor oder hinter dem Venti- 
lator verringert werden, so daB auch bei geoffneter Ofen- 
tiir im Ofen eine reduzierendc Atmosphiirc erhalten bleibt.

Kl. I b ,  Nr. 322442, vom 5. August 1915. F r ie d .  
K r u p p  A kt.-G es. Gr u s o n we r k  in Ma g d e b u r g -  
B uckau . Magnelącheider mit mehreren in  der Tlichlung

der Gutszu/uhrung hinter- 
einander liegenden Zonen- 
feldern.

Die Magnetpole a der 
in der Richtung der 
Gutszufiilmmg vorderen 
Zone oder Zonen sind in 
an sich bekannter Weise 
auf derselben Seite der 
Gutszufuhrung angeord- 
net. Sic dienen zur 
Ausscheidung der stark- 

magnetischen Gutsteilehen. Die Magnctpole b der folgen
den Zone oder Zonen, dio zum Scheiden des schwach- 
magnetischen Gutes bestimmt sind, liegen hingegen in 
an sich bekannter Weise auf beiden Seiten der Guts
zufuhrung. Samtlichc Magneto sind in demselben Magnet- 
system angeordnet. Samtlichc Pole sind in ilirem Abstande 
vom Magnctkern einstcllbar eingerichtet.

Kl. 18 c, Nr. 323097, vom 8. Oktober 1918. F r a n z  
K a r l  M eiser in  N iirn b e rg . Tunnelojen mitGasfeuerung.

Den auf den Brenn- oder Gluhwagen a stehenden 
Gluhkasten werden zur Durclifuhrung von Gas-

reaktioncn usw. Gase zugef uhrt. Sie werdep. durch Rohre b 
zugeleitet, die in einen m it Wasser gefiiliton Trog c ein- 
munden. Auf die Miindung des Rohres wird eine Haube d 
gestulpt, die durch einen elastischen Mctallschlauch e 
mit dem hoblen Wagenboden verbunden ist. Die Zuleitung 
des Gases kann sta tt dessen auch durch m it einem Siphon- 
verschluB yersehone Rohre erfolgen.

Kl. 24 f, Nr. 323 086, vom 2. April 1916. S ilter & 
J a m a r t  in B a r me n - H a t z f c l d .  Wanderrostjeucrung- 
mit Ililjsrosl.

Der am Fiillschacht a pendelnd aufgehangte Iiilfs- 
re s t b besteht aus einer Anzahl gleichcr KreisaussehniUe;

sio sind an einen drehbar m it dom Sehacht a verbundencn 
Balkcn c angclcnkt. Die Vorrichtung soli eine solb- 
stiindigc Einstellung der Zundkoksmengo bewirken, 
indem der Hilfsrost b bei groBcr Geschwindigkeit weiter 
in den Schacht hineingezogen wird ais bei kleiner.

K l. 7 a, Nr. 311 633, vom 12. Dezember 1913. Sie- 
mc n s - S c h u c k c r t wc r k o ,  G. m. b. H., in Sicm cns- 
s t a d t  b. B erlin . Sleuereinrichtung fiir die Walzgulzu- 
jiihrung bei elektrisch angetriebenen Walzwerken.

Um das Walzgut sichercr und schneller ais bisher 
den Walzen zu- und von ihnen wegzufiihren, sind die 
Motoren fur den Hebetiseh, fiir das Verschiebcn, das 
Kanton, den Rollgang usw. m it Umschaltern und cinśtcll- 
baren Endausschaltern versehen. Diese werdon vor ibruT 
Anstellung so eingestellt, daB sic nach ihrer Anstellung 
nur eino bestimmte, dcm jedesmaligen Zweck ent- 
sprechende Anzahl von Umdrehungen ausfiihren.

Kl. 18 b, Nr. 316 149, yom 18. Juli 1915. Zusatz zu 
Nr. 299 192; vgl. St. u. E. 1919, S. 1445. S t ah l wer ke  
R ich . L i n d e n b c r g ,  A k t.-G es. in  R cm scheid - 
H a s te n . Stahllegierung fiir Gegcnstande, die hohe Zahig- 
keit und Harte vereinigen miissen.

Fiir Stahle, die hohe Zaliigkeit und Hiirte besitzen 
miissen, insbesondere fiir Automobilgegcnstande, wird 
vorgeschlagen, den Kohlenstoffgehalt des Stahles nach 
dem H auptpatent (0,32 bis 0,48 %  C, 1 bis 2,5 % Ma,
0,5 bis 1,5 % Si und 0,75 bis 1 %  Cr) um 0,1 % geringer 
zu nehmen. Derartige Stahle lassen sich verguten unii 
durch Einsatz harten. Im letzteren Falle ist der C-Gehalt
0,08 bis 0,15 % zu wahlen.

Kl. 7 f, Nr. 323 957, vom 22. Juni 1915. D eutseli- 
L u s e m b u r g i s c h e  B e rg w erk s- u n d  Hu t t e n - Ak -  
t i e n g e s e l l s c h a f t  in  B ochum . Verjahren zur Her
stellung von Radscheiben und Radsternen.

Aus einem GuBblock vom rielfachon Gewieht des 
Fertigerzeugnisses werden durch Auswalzen zu einem 
zylindrischen prismatischen Stab und Liingsteilung des 
letzteren Teilblocke von der mehrfachen Hohe der her- 
zustellendcn Radscheiben oder Radsterne erzeugt. Diese 
werden durch Stauclien in der Achsenrichtung in die Form 
der Radscheiben und Radsterne gebracht.

Kl. 24 e, Nr. 323 588, vom 29. Novcmber 1916. 
De u t s c h e  E r d o l - Ak t i e n g e s e l l s c h a f  t  in Ber l i n,  

F r i t z  S e id e n sc h n u r in  Ch a r l o t t e n b u r g  
u n d  Dr.  Cu r t  K o e t t n i t z  in B e r lin -L ic h te rfe ld e . 
Yerjahren zur Vorbehandlung mulmiger Braunkohle fur 
die Yergasurig im Gaserzeuger unter Gewinnung won Am
moniak, Teer, Gas und Schwefelverbindungen.

Die von der Grube kommendo Braunkohle wird 
m it einem Sulfat, z. B. Kalzium- oder Magnesiumsulfat, 
gemiseht und brikettiert. Dio Briketts werden in den 
Gaserzeuger aufgegeben, in dem das beigemischtc Sulfat 
durch den Kohlenstoff zu Schwefel reduziert wird, der 
m it den ubrigen Neben produkt en — Teer und Ammo- 
niak — gewontien wird.
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S ta tis tisch es .

GroDbritanniens AuBenhandel im I. Vierteljahr 1921.

Minerale bzw. Erieugnisse

Einfuhr j Ausfuhr 
Januar bia Marz

1920 1921

tons zi
1920 

1010 kg
19 a

Eisenerze, einsehl. manganhaltiger............. 1 325 319 1 110 678 884 582
Steinkohlen.......................................................................... — — 8 365 769 5 397 332
Steinkohlenkoks.................................. — • — 695 171 227 894
Steinkohlenbrikefcts........................................................ — — 545268 186 193

Alteisen.................................................................................. 22 186 90 817 14 445 2 018
Roheisen einsehl. Ferromangan und Ferrosilizium . . 55 929 136 691 184 273 43 112

301 4 672 94 306
787 1 842 3 157 2 4S8

S chm iedestucke................................................................. 14 1 197 35 39
Stahlschm iedestueko........................................................ 139 109 232 174
SohweiBeisen (Stab-, Winkel-, P ro f il- ) ...................... 16 083 49 312 13 806 11 862
Stahlstabe, Winkel und P r o f i l e .............................. 10 405 32 933 72 381 40 005
Gegenstiinde aus GuBeisen, nicht besond. benannt — — 7 984 6 012

1 330 4 581 95 51
Vorgewalzte Blocke, Knuppel und Platinen . . . 46 192 65 429 2 399 233
Brammen und W eiB b lech b ram m en .......................... 7 038 25 515 1 144 —

123 9 543 18 054 15 447
3 8S7 11 458 22 840 48 444

■ Schienenstuhle, Schwellen, Lasohen usw..................... — — 4 702 22 401
4 158 10 225 8 675

IG 10 7 476 7 374
Sonstiges Eisenbahnmaterial, nicht besond. benannt 126 2 763 16 127 12 072

24 587 60 509 45 686 74 222
1 35 358 16 258

— — 99 846 34 288
— — 11 746 3 776
— — 78 755 71 562
— __ — —

8 796 7 116 — —
3 121 9 307 28 597 16 604

Drahtstifte und andoro S o rte n ....................................... 5 778 10 596 — —
Niigel, Holzsehraubeu, Nioten ................................... 1 125 1 306 7 009 3 900

974 2 912 4 427 4 680
Bandeisen und Rohronstreifen....................................... 5 803 7 503 11 689 7 678
Riihren und Rohrenverbindungen au3 SohweiBeisen 3 120 9 184 25 793 28 643

1 056 5 749 17 570 20 000
— —■ 7 284 5 560
— — 3 040 1 548

ICiiohengesohirr, emni liert und nichtomailliert . . . 1 542 2 492 4 355 3 492
Erzeugnisse aus Eisen und Stahl, nicht bes. benannt 2 370 4 416 27 345 37 195

223 492 558 120 788 029 550 119
4 302 157 10 178 66G 24 718 888 24 429 287

Die Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten 
im Jahre 1920.

Nach der jungst yeroffentlichten Statistik des „Ame
rican Iron and Steel Institutc*' beziffert-e sich die Roh
eisenerzeugung der Vereinigten Staaten im Jahre 1920 
auf insgesamt 37 51G 803 t  (zu 1000 leg) und hatte da
mit eino Zunahme von fast 19 o/o gegeniiber der E r- 
zeugung dos Jahres 1919 zu verzeichnon. Ilin ter der 
bisherigen Ilochstleistung im Jahro 1916 blieb die im 
Berichtsjahre hergestellte Menge allerdings immer noch 
um rd. 6,5 o/o zuriick. Die gesamte Roheisenerzeugung 
wahrend der letzten sechs Jahre ist aus nebenstehender 
Zahlentafel 1 ersiehtlich.

Dio Erzeugung des Berichtsjahrcs hat somit im zwei
ten Halbjahre um 55 659 t  zugenommen.

Von der gesamten Roheisenerzeugung waren
10 895 887 t  qder 29,1 o/o zum Absatz bestimmt, wahrend 
26 620 916 t  oder 70,9o/o von den Erzeugern selbst zur 
Weiterverarbeitung Yerwendung fanden. Der Ajrteil ist 
ungefiihr der gleiclie geblieben wie im Yorjahre.

Zahlentafel 1.

noheisenerzeugunj; im
Jahr 1. Ilalbjabr 2. Halbjabr ganzen Jahr

t t t

1915 12 429 531 17 965 341 30 394 872
1916 19 933 434 20 132 319 40 065 754
1917 19 558 239 19 680 916 39 239 155
1918 39 679 518
1919 16 53S 626 14 972 984 31 511 610
1920 18 730 572 18 786 231 37 516 803

Der weitaus groGte Teil der Roheisenerzeugung, 
namlieh 98,3 o/o, cinschlielMieh geringer Mengen in Elek
troofen erzeugter Legierungen, Wurde in  Kokshochofen 
erblasen. Von den iibrigen zur Roheisenerzeugung v e r  - 
w c  n d c t  c n B r e n n s t o f f e n  war Ilolzkohle mit
0,9o/o und Anthrazit m it 0,8 0/0 an der Jahresleistung'
1920 beteiligt. Dio genauen Zahlen sowie die Anzahl 
der Hochofen ist aus Zahlentafel 2 ersiehtlich.

*
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Getrennt naeh den ein
zelnen Ro h o i s e n s o r t e n  ge- 
staltete sich die Erzeugung 
sowie der verhaltnismiiBige 
Anteil an der Gesamterzeu- 
gung in don letzten beiden 
Jahren wie in Zahlentafel 3 
angegeben. ,

Ueber die łioheisenerzeu- 
gung in den einzelnen Staaten 
gibt Zahlentafel 4 Aufsclilufi. • 

Die durchsclinittliche Lei- 
stungsfaliigkeit der in den 
Yereinigten Staaten vorhan-

Zahlentafel 2.

kVerwendeter Brenn
stoff

Zahl der in Betrieb 
befindlichen Hoch- 

<5fen
Zahl der Hochofen rirn 31. Dez. 

1 9 2 0
Erblasenes Koh- 

eisen 
1 'J20 

tam 31. Dez. 
1919

am 30. Juni 
1920

im
Betrieb

aufl er 
Betrieb

lns-
gesamfc

K o k s ...................... 260 297 201 20S 409 36 8S0 824 )
Anthrazit . . . . 3 9 2 9 11 307 408-)
Holzkohle . . . . 15 16 13 19 32 328 571

Insgesamt 280 322 216 236 452 37 516 803

Zahlentafel 3.

Sorten

Erzeugung

1919 | 1920

t % t %

Roheisen fiir das basische 
■Veriahr«*n . . . . . .

Bessetner-11. phosphorarmes
Roheisen ...........

Gieflerciroheisen cinschlieBl.
Ferrosilizium . . . .  

Roheisen liir Tempergufl . 
Puddelroheisen . . . . , 
Spiegel eisen . . . . . .

Sonstiges Roheisen .

14 720 037

10 135 549

4 995 420 
1 0 25 19*1 
275 626 
85 594 
188 323 
79 861

46,73

32,17

15,85 
3,25 
0,8b 
0 27 
0,60 
0 25

17 005 526

12 255 077

6 053 107 
1331 920 
323 137 
113 232 
300 174 
134 624

45,33

32,07

16,13
3,55
0,80
0,30
0,80
0,30

Insgesamt 31511610 100.00 37 516 803 100,00

Zahlentafel 4.

Staaten

Erzeugung von Roheisen 
(einschl. Spiegeleisen, Ferro
mangan, Feirosiliz:um usw.) 

in Tonnen

1919 1920

t % t %
Pennsylvanien........ 12473010 39,58 14 206 864 37,87
Ohio . . . . . . . . / . 7 216 269 22,90 8 670 006 23,11
Jllmois . . . . . . . . 2599 144 8,25 3 333 369 8.S8
Indiana. M  chigan . . . . 2 759 110 8,76 2 986 553 7,96
New York, New Jersey. . 2 103 413 6,68 2 642 752 7,04
Alabama ...........
Weslvirginien, Kentucky,

2 164 173 6,87 2 431 249 6,48

Georgia, Texas . . . . 419 701 1,33 784 737 2,09
Wisconsin, Minnesota . . 615 3<»9 1,95 722 787 1,93
Maryland.............
Missouri. Colorado, Iowa,

247 b06 0,79 532 113 1,42

Washington, Kalifornien. 3SI596 1,21 472 018 1,26
Yireinien ............. 324 520 1,03 436171 1,16

193 562 0,01 287 738 0,77
Massa?husetts, Connecticut 13 897 0,04 10 446 0,03

Zusammen 31511610 100,00 37 516 803 100,00

Ein- und Ausfuhr Frankreichs an Eisenerzen 
im Jahre 1920.

Frankreieh forderte im Jahre 1920 insgesamt 
13 871 187 t  Eisenerzo, von denen 4 407 486 (i. V. 
1 (>97 171) t  nusgefiihrt wurden. Davon entfielon auf 
Luxemburg und das Saargebiet-3) 2 090 185 t, auf 
Deutsehland 734 615 t  und auf Belgien 1 582 686 t. Ein
gefuhrt wurden im letzten Jalire 403 856 (303 851) t, 
dio sich auf die Ursprungslander wie folgt verteilen:

Belgien . . 
Spanien . . 
Italien . .

1919
t

1 473 
214 903 

9113

1920
t

7 34 
153 ‘-'48 
2 9a3

Algier . .
Luxemburg
Andere Lander/ y0D

1919 1920
t t 

10 3S7 9 916
183 240 
•17 223

denen Hochofen wird fiir das Jah r 1920 auf etwa 
45 Mili. t  geschjitzt. Das wirkliche Ausbringen im Be- 
richt-sjahre macht iiber 80o/o dieser Zahl aus, was auf 
einen immerhin noch recht guten Beschaftigungsgrad der 
Hochofenwerke schliefien lafit, wenn auch Koksknappheit, 
Kohlen- und Transportarbeiterstreik nieht oline Einflufi 
auf das Jahresergcbnis geblieben sind.

Oberschlesiens Kohlenfórderung im  Marz 1921.

Infolgo der politisehen W irren ist ■ dio obersehle- 
sisehe Kohlenforderung im M a r z  erlieblich zuriiekge- 
gangen. Sie belief sich laut „Industrie-Kurier“ an 
25 Arbeitstagen auf 2 696 072 t  (Februar mit 23 Ar
beitstagen 2 311 904 t) .  Die durchschnittlieho Tages- 
łeistung ging auf 107 843 t  zuriick (Febr.: 122 257 t) . 
Ins A u s l a n d  gingen 698 979 t, und zwar nach Polen 
305 315 t  (Febr. 264 804), Deutsch-Oesterreieh 202 215 t  
(170 865 t) .  Dagegen wurden nach der Tseheehoslowakei 
nur 55 270 t  (137 247 t )  ausgefuhrt, nach Italien 
100 160 t>, U ngam  26 005 t, Danzig 7752 t  und ins 
Memclgebiet 2262 t. Die W a g e n g e s t c l l u n g  war 
regelmafiig.

W irtsch a ftlich e  R undschau.
Die La?e der EisengieBereien im ersten Viertel]ahr 

1921. — Ueber die Marktlage bei den Eisengiefiereien be- 
richtet der V c r e i n  d e u t s e h e r  E i s e n g i e f i e 
r e i e n  ( G i e B e r e i  v e r b a n d )  wie fo lg t: Bei den 
Eisengiefiereien ist eino Besserung der Marktlage im 
ersten Vierteljahr 1921 gegeniiber der Beschaftigung im 
vierten Vierteljahr 1920 nicht eingetreten. Das Geschaft 
in I I  a n d e 1 s g  u fi w a r e n ist, ausgenommen Topfgufi, 
der dauernd starker begehrt wird, schwacli. Die Nacli- 
frago nach Kamintiiren und Dachfenstern ist kaum noch 
befriedigond. Dor Eingang von Auftragen auf Ofongufi 
und auf Herdbestandteilo ist bei den meisten Werken 
gering. Die Preise sind gedriiekt.

Wiederholte Verkehrssperren zu Beginn des ersten 
Yierteljahres beeintrachtigten die R o h s t o f f v e r -  
s o r g u n g wesentlieh. Die Lieferung von Eoheisen war 
aber bei der schwaehen Beschaftigung noch ausreichend, 
jedoch wird iiber die ungeniigende Lieferung von Kohlen 
und Koks infolgo des Spa-Abkommens und vor allen 
Dingen iiber die schlechte Beschaffenheit des Kokses ge- 
klagt. Daher konnten z. T. die Auftrage, die fiir dio 
Monato Januar und Februar ertcilt wurden, nicht piinkt- 
lich erledigt werden. Forderungen auf Erhóhung dor 
Lolmo sind stellenweise aufgetreten, sie wurden aber 
meist zuriickgezogen in der Erkenntnis, dafi solche For
derungen nicht in der Lago der Verhaltnisse bc- 
griindet sind.

Die Marktlage der Eisengiefiereien im S a a r g e -  
b i e t  entspriclit der Lage der ubrigen Gruppen des 
Vereins. Auch dort gehen die Auftrage sehr spiir- 
lieh ein.

In  M a s e h  i n o n  g u fi lafit nach einem Bericht 
aus N p  r d  d e u t s e h l a n d  die Beschaftigung der 
GieBereien sehr zu wiinschen iibrig. Insbesondere fehlt es 
an Arbeit fur die Formmasehinen.

Aus M i t t o l d e u t s e h l a n d  wird gleichfalls eine 
Verschlechterung der Geschaftslago gemeldet. Infolge 
der allgemeinen wirtśchaftlichen und politisehen Lage 
gehen die Auftrage nur sehr sparlich ein. Die Ma-

1) Einsehliefilich der mittels Elektrizitat erzeugten 
Eisenlegierungen.

2) Einsehliefilich des m it einer Misehung von An- 
thrazit und Koks erblasenen Roheisens.

3) Mefollborse 1921, 2. April, S. 634.
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Bchinenfabrikon haben meistons selbst noch yerhiiltms- 
miiBig viel Guli auf Lager und leiden aueh unter Absatz- 
schwierigkeiten. Durch dio Festsetzung der Roheison- 
preise zuerst bis Ende Januar und durch die spatere 
Yerliingerung bis Ende Februar ontstand unter don GuB- 
yerbrauchcrn eino allgemcine Zuriickhaltung von Be- 
stcllungen. Dio vom 1. Marz an von don EisengieBereien 
yorgenommene Proisormiifiigung hat eineBelebung dos Go- 
schaftcsniclitlieryorgerufen. Eine ganze An zahl voib'Werken 
wird yoraussichtlich nicht in der Lago sein, den Betrieb 
in der bisherigen Weise aufrechtzuerhalten, es wird des
halb mit einer Kiirzung dor Arbeitszeit und mit Ein- 
legen von Feierschichten gerochnet. Bei einigen Werken, 
dio sioh mit dor Herstellung von Sondererzeugnissen be- 
fassen, liegt noch eino bessoro Besehiiftigung vor. Boh
eisen und GuBbrueh wird geniigend geliefert; die Zufuhr 
von Koks laBt zu wunschen iibrig.

Aus W e s t d o u t s o h l a n d  wird iibor oine weitere 
erhebliche Verschlechterung in M a s c h i n e n -  u n d 
B a u g u B geklagt. Dic Nachfrage ist geringer geworden 
und ein seharfer Wettbeworb macht sieh bemerkbar. Eino 
geringe Belebung des Gufimarktes, dio im Februar ein- 
trat, stockte infolgo der Ungewifiheit iiber den Ausgang 
der Londoner Konferenz wieder yollstiindig. Die ver- 
wickelte politischo Lago wird fiir die Werko auf dem 
linken Rheinufer und im ubrigen besetzton Gebiet ohne 
Zweifel iiberaus nachteiligo Folgen lieryorrufen. Die E r- 
richtung einer neuen Zollgrenze wird den Werkon im 
besetzten Gebiet weite Teile ihres deutschen Marktos 
yerschliefien. Es besteht keino Mogliehkeit, dio so aus- 
fallende Erzeugung im besetzten Gebiet unterzubringen. 
Der Auslandabsatz ist seit der Londoner Konferenz 
durchaus zum Stillstand gekommen, weil sich dic Folgen 
der inzwisehen in K raft getretonen ZwangsmaBnahmen 
nicht iiberśehen lassen.

In  S i i d d e u t s c h l a n d  ist die eingetretene Ar- 
beitslosigkeit z, T. darauf zuruckzufuhren, daB die Ma- 
sehinenfabriken sich im Vorjahr yielfaeh iiber Bedarf 
eingedeokt haben und nun ihre Yorrate aufbrauchen 
konnen. Der geringe neue Bedarf ist scharf umworben, 
und leider ist zu beobachton, daB Werko, dio sich nicht 
an die Grundsiitze der Ilarzburger Druckschrift dos Yer- 
eins deutscher EisengieBereien, GioBereiverband, halten, 
zu Preisen anbieten, die unter den Selbstkoston liegen. 
Gut beschaftigt ist eino Anzahl von GieBereien, die ais 
Nebenbetriebe ihrer Maschinenfabrik arbeiten.- Diese 
Werke sind z. T. noch mit roichlichen Auftragen fiir 
Ausfuhr beschaftigt, aber auch bei ihnen macht sich 
seit der Londoner Konferenz oin Nachlasson der Aus- 
landsgeschiifte bemerkbar.

Die stiirkste Einwirkung der politischen Verhaltnisse 
hat sieh im O s t  e n gezeigt. Dort sind nur wenige 
GieBereien noch voll bescliiiftigt. Ein erheblieher Teil 
der GieBereien arbeitet nur drei bis vier Tage. Wenn 
nicht in absehbarer Zeit ein Ausweg aus don politischen. 
Wirren gefunden wird, wird sich im Osten dio Lage 
weiter yerschlechtern. Auch dio Nachfrage nach Bau- 
guB und naeh Kanalisationsteilen ist gamz gering.

Fiir R o h r o n g u B  gilt das gleiche wie fur dio 
anderen Gufiarten: die politischen Yerhaltnisse driicken 
auBerordentlich auf die Geschaftslage. Druckrćihren wer
den zu Preisen angeboten und geliefert, die betriiehtlich unter 
den Selbstkosten liegen. Insbesondere miissen dio Preiso 
fiir Formstiicke ais vollig unlohnend bezeiehnet werden.

Zum SohluB des abgelaufenen Yierteljahres ist leider 
eine Beunruhiguug auf dem GuBwarenmarkt heryorge- 
rufen worden dureh einen in der Presse yerbreiteten Be
richt iiber eine angcbliche Sitzung des Yereins dout- 
scher EisengieBereien, in der die GieBereien ermachtógt 
worden sein sollen, dio festgestellten neuen Preise um 
30 o/o zu unterschreiten. Die Mitteilungen waren yoll
standig unrichtig. Einmal hat nur eine Sitzung einer 
Gruppe des Vereins deutscher EisengieBereien statt- 
gefunden, und schlieBlieh ist nicht iiber Yerkaufspreise, 
Bondem lediglieh iiber neue Kalkulationspreise yerhandelt 
worden. Es scheint, daB diese Unwahrheit in der Absicht 
yerbreitet worden ist, den GuBwarenmarkt in Yerwirrung 
zu bringen.

Erhohung der Gebiihren fiir die Benutzung von 
PrivatanschluBglelsen. — Vom Reiehsyerkehrsministo- 
rium, Zweigstello PrcuBen-IIesscn, war bekanntlieh an
geordnet worden, daB dio PriyatanschluBgebiihren vom 
1. Januar 1921 an durchwcg um das Sechsfache erhoht 
werden sollten. Yon den Yerbandon der Eisenindustrie 
und des Bergbaus war dagegen nachdriicklieh Widerspruch 
erhoben worden. In  Bezug auf die AnschluBfrachton 
(Anruckgebuhren) war ein Antrag gestellt mit dem 
Grundgedanken, daB diese Gebiihren fiir dio Zukunft 
nicht fur die einzelnen Wagen, sondern fiir die ein
zelnen Bedienungsfahrten zu berechnen und daB sie naeh 
der Anzahl der in don Bedienungsfahrton befordorton 
Wagon abgestuft werden sollten. Es soli damit der un- 
billigon Forderung entgegengetreton werden, daB bei 
anniihernd gleichen Selbstkosten fiir dio Eisenbahn die 
AnschluBinhaber, dic m it einem grofien Yorkehr rechnen 
miissen, zugunsten der AnschluBinhaber mit geringem 
Wagenumschlag iiber Gebiihr hoch belastet werden. Dio 
bisherigen Verhandlungen m it dcm Reichsverkehrs- 
ministerium haben jedoch, wie uns mitgctcilt wird, noch 
nicht zu dem yorgesehcnen Ziele gefuhrt. Indos ist 
von der Eisenbahnyerwaltung die Zusago erteilt worden, 
daB dio gemaB § 19 dor Allgemeinon Bedingungen fiir 
dio Zulassung von Priyatanschliissen zu zahlenden An- 
schluBgebiihren erst voin 1. April 1921 an zur Erhebung 
gelangen sollen. Ferner soli eine bcsehleunigte Priifung 
einer anderweitigen Berechnung der AmschluBgebuhren 
im Sinno einer Abstufung nach dem Umfange des Wageń- 
yerkehrs in die Wege geleitet werden. Die gegeuwiirtigo 
Boreclmungsart der AnsehluBgeblihren ist daher nur ais 
eine voi’lśiufige anzusehen. Ein weiteres Entgogenkommen 
konnte bei den noeh in don letzten Tagen stattgefundenen 
mundlichen Yerhandlungen im Reiclisverkehrsministerium 
nicht erzielt werden, zumiał da yon den Ansehlufi- 
inhabern nicht die notige Geschlossenhoit gewahrt wordeił 
war und einzelne der AnschluBgleisinhaber durch Aner- 
kenntnis der nouen Gobiihron der Eisenbahnyerwaltung 
den Riicken gestarkt hatten. Lnmerhin haben die ein- 
dringlichen Vorstellungen der Yertroter der Eisen
industrie und des Bergbaus, yerbunden mit dem Wider- 
stand der Melirzahl der AnschluBnehmer der Regiorung 
gezeigt, daB die beteiligten Krcise nicht gewillt sind, 
sich das bisher geiibto Verfahreu der oinseitigen Fest- 
sotzung erhohter Gebiihren ohno Anhorung gefallen zu 
lassen. Der Reiclisyorband der Deutschen Industrie hat 
sich boi dieser Sachlago nach AbschluB der yorlaufigen 
Yerhandlungen dem Rcichsyerkehrsminister bereit erkliirt, 
auf seine Mitglieder dahin oinzuwirken, daB sio der E r
hohung der AnschluBfrachton (§ 19) mit Wirkung ab
1. April 1921, der ubrigen von der Eisenbahnyerwaltung 
yorgenommenen Erhohung der Pauschsatzo mit W irkung 
ab 1. Januar 1921 yorlaufig zuzustimmen. Sollten von 
einzelnen Eisonbahndirektionen die AnschluBgebuhron 
schon fur dio Zeit vor dem 1. April berechnet worden 
sein, so waren die etwa zuyiel bezahlten Betriige unter 
Hinweis auf diese Yereinbarung zuruękzufordern.

Zuschlage zu den Brennstoffverkaufspreisen. — Der
Reiehskohlenvorband veroffentlieht im „Reichsanzeiger"1) 
die vom 1. April an bis auf weiteres geltenden Zuschlage 
Je Tonne zu den ab Werk geltenden Yerkaufspreison fiir 
Brennstoffe aus dem Bezirk des r  h e i n i s c h - w e s t  - 
f a l i s c h e n  K o h l e n s y n d i k a t s  ab oberrheini- 
schen Umschlagpliitzen.

Die Lage des Wolframerzmarktes. — Der w irt- 
schaftlicho Niedergang sowie die mangelnde Bcschiifti- 
gung der Wolframwerke nicht nur Deutschlands, sondom 
aueh des ubrigen Auslandes hat dio Lage des Wolfram
erzmarktes namentlieh in der letzten Zeit wesentlieh ge- 
andert. — Bei geringer .Nachfrage nach Erz sind dio 
Preise erheblich gefallen. Es lagen Angebote vor, dio 
bis auf 12/6 S  — bei e i n e m  FriedenEdurchschnittspreis yon 
32/— S  — fiir śofortige Licferung heruntergingen; aber 
selbst Angebote zu diesen Preisen fiihrten nur selten zum

i )  1921 yom 7. A pril, N r. 80. —  V gl. St. u. E.
1921, 11. A pril, S. 524/5.
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Gesehaft. Noch immer liegen bedeutcnde Mengen Wolf- 
ramerz — schatzungśweise insgesamt etwa 10 000 t  — 
in England und Amerika auf Lager. Da es den 
Bergwerken unmoglich ist, zu den heutigen Marktpreisen 
die Forderung von Wolframerz lohnend zu gestalten. 
so liegen seit einem halbon Jahre fast die gesamten 
Gruben still. Selbst in China, wo die Arbeitskrafte die 
dcnkbar billigsten sind, hat man es vorgezogen, dio For
derung einzustellen. Man kann eben sehlechterdings nicht 
.zu Preisen von weniger ais 20/— S  fiir die Einheifc 
Wolfram den Abbau gewinnbringend betreibon. Einzelne 
Gruben haben allordings Yertrage schon vor der grofien 
Baissc auf dem Wolframerzmarkt fiir langere Zeit ab- 
geschlossen nnd sind dadurch in der Lage, zu hoheren 
niederliegen der Wolframerzpreise nieht nur auf die 
Preisen auch heute noch Erz abzusetzen. Zusammen- 
fassend kann gesagt werden, dafi das Daniederliegen 
der Wolframerzpreise nicht nur auf die allgemeine w irt- 
sohaftlieho Krisis zuruckzufiihren ist, sondern seine Ur- 
saeho wohl hauptsaclilich in der die Naehfrage weit 
ubersehreitenden Forderung der Kriegsjalire 1917/18 und 
der Geldentwertung bei den im Kriege unterlegenea 
Staaten hat, dereń ICaufkraft dadurch auBerst beselirankt 
wurde.

Neue Saarkohlenpreise. — Die franziisische Gruben- 
Yerwaltung hat einen vom 1. April 1921 an gultigen 
1 reistarif hcrausgcgeben'. Die neuen Preise, die nach- 
stehend aufgefiihrt werden, enthalten die Kohlensteuer 
und Yerstehen sich je t  frei Eisenbahnwagen ab Grube 
bei Kiiufen von 300 bis 1000 t. Bei Abnahme grofierer 
Mengen werden Nachlasse gewahrt. E n t s t e i n t e  
K o h l e :  Fettkohle 97 bis 112 Fr., Flammkohle 90 bis 
103 F r. G e w  a s  e h e  no  K o h l e :  Wiirfclkohle 110
bis 124 Fr., Flammkohle 100 bis 114 F r . : Nufi 1:
F ett 110 bis 124 Fr., Flamm 100 bis 114 F r . ; 
Nufi I I :  l<ett 97 bis 108 Fr., Flamm 93 bis
112 F r.; Nufi n i :  F e tt 93 bis 107 Fr., Flamm 90 bis
103 F r.; Feingrus: F ett 77 bis 82 Fr., Flamm CG bis
86 F r. F o r  d e r  k o h l e :  Boh: F ett 70 bis 84 Fr.. 
Flamm 68 bis 81 F r . ; Fiirderkohle abgest.: F e tt 97 Fr. 
Flamm 60 bis 62 F r. S t a u b :  Fett. 32 Fr., Flamm 
30 bis 31 F r. S e h  l a m i n -  u n d  M i  s e h  k o h l e :  
F e tt 20 bis 2S Fr., Flamm 18 bis 26 Fr. K o k s :  Gruben- 
koks 128 Fr., Koks Nr. 0 (50/S0 mm) 135 Fr., Koks 
Nr. 1 (36/50 mm) 135 Fr., Koks Nr. 2 (15/35) 123 Fr.

Die Saarindustrie im franzosischen Stahlwerksver-
Łand- 7  Lie Saar-Eisenindustrie ist dem Comptoir 
Sidćrurgique de France beigetreten. Die Gemeinschaft be- 
sehrankt sieli jedoeh nur auf Frankreich,Elśafi-Lothrii:gen, 
dio franzosischen Kolonien, Marokko und das Saargebiet In  
diesem ganzen Bereich hat das Comptoir Siderurgique de 
France die Kontrolle iiber Ifalbzrug, Schicnen und Triiger, 
welche von saarlandisehen und franzosischen Hiitten her
gestellt sind. Wie wir horen, steht die Einrichtung eines 
Verkaufsbureaus in Saarbrucken unmittelbar bevor. Auf 
dem iibrigen Markt herrscht nach wie vor freier W ett- 
bew erb, nachdem die Eisenindustrie .einem weiter^ehen- 
den Zusainmenschlufi fiir den Auslandsmarkt. wider- 
strebt hat.

Verlangerung der abgabefreien Ausfuhr nach Eng
l and. — Das englische Bandelsamt. (Board of Trade) hat 
die Frist, wahrend der die Einfuhr deutscher Waren 
naćh England a b g a b e f r e i  erfolgen kann, vom 
15. April b i s  z u m  15. M a i  Y e r f i i n g e r t .  Be- 
dingung ist, dafi der Yertragsabschlufi vor dem 8. Miirz 
erfolgt ist, mindestens 20°,'o des Kaufpreises vor dem
S. Miirz bezahlt worden sind und das Eigentnmsrecht 
an den Waren vor dem S. Miirz auf einen nichtdeut- 
sclien Staatsangehorigen iibergegangen war.

Die ,.Sanktionen“  im Reichswirtschaftsrat. — Der
Sanktionsaussehufi des Beicliswirtsohaftsrates beschiif- 
tigte sich in einer Sitzung am 12. April mit der 50pro- 
zentigen Abgabe vom W ert deutscher Łieferungen. Teil
weise ist die falsche Ansicht rerbreitet, ais ob Waren 
nieht davon betroffen wurden, von denen mindestens 
-»®/o frenide Rohstoffe oder Arbeitsanteile sind. Das

englische Gesetz sagt daruber wortlieh folgendes: Die 
deutschen Waren, auf dio sieh die3C3 Gesetz bezieht, 
sind Waren, die direkt vo:i Deutsehland nach dem Vcr- 
einigten Konigreich gesandt sind, und Wraren, die auf 
andere Weise dort ankommen, aber ganz oder teilweise 
in Deutsehland hergestellt o ier erzeugt sind, m it Aus- 
nahme der Wraren, die teilweise in Deutsehland hcr<*e- 
stellt oder erzeagt worden sind und bei denen 25°o0 
oder mehr des W'ertes der Wraren auf Verarbeitun^s- 
oder Erzeugungsverfahren entfallen, denen sie unter- 
worfen sind, sejtdem sie zuletzt Deutsehland verlassen 
haben. Die Waren miissen also nach dem Verlassen 
Deutschlands noeli einer W7oiterverarbeitung unterworfen 
gewesen sein. Das Gesetz belastet ferner auch Durch- 
gangswaren niehtdeutseher H erkunft. Zu der oben- 
stehenden Yerlangerung der abgabefreien Ausfuhr nach 
England wurde vom Ausschufi festgestellt, dafi auch 
die in dieser VerfUgung anscheinend beabsichtigte Er- 
leicliterung der iaufenden Gc3chafte durch die Schlufi- 
klausel in Frage gestellt ist und daher feste Richtlinien 
fiir das Gesehaftsgebahren nur insofern aufgestellt werden 
konnen, ais man immer von der Betrachtung de3 mo°*- 
liclion Schadens ausgehen miisse. Die Einfuhr solcher 
W aren, die der Englander dringend brauehe, zum Bei- 
spiel seit langerer Zeit bestellte Maschinen, wurden 
wohl keinerlei Behinderung erfahren, wogegen auf ohne 
Schiidigung anderweitig zu beschafffende Stapelwaren 
das Gesetz sicherlieh m it aller Schiirfe angewandt wer
den wiirde.

Eine Uebersicht iiber d i e S t e l l u n g n a h m e a n -  
d e r e r  L i i i i d e r z u  der oOprozentigen Abgabe ergab 
zunachst, dafi die e n g l i s c h e n  K o l o n i e n  mit 
Ausnahmc Nea-Fund ands sich dem Yorgehen de3 Mutter- 
landes n i c h t  angesehlo3sen haben. Ihre Bereitwillig- 
keit, eine solche Abgabe einzufiihren, haben P o l  e n , 
die S i i d s l a w e i ,  C h i n a ,  S i a m  und neuerdings 
leider auch dio T s c h e c h e i  erkliirt. G r i e c h e n -  
l a n d  wird, wenn iiberhaupt, dann eine niedrigere Ab
gabe \on et-wa 10 bis 15 oo einfiihren, P o r t u g a l  und 
J  a p a n  sind noch in Erwiigungen begriffen. Von R u- 
m a n i e n ist noch keine Absieht der Erhebung bekannt 
geworden. Abgelehnt haben bisher B ra s i l ie n , Ha i t i  
und C u b a. V on den neutralen Landern hat nur F  i n n-
1 a n d anerkannt, dafi die Lrsprungszeugnisse fiir alle 
nach britischen Hiifen bestimmten Waren vo:n englischen 
Konsulat auszustellen sind. D a n e m a r k ,  N o r -  
■wegen  und H o l l a n d  stellen die Ursprungszeug- 
nisse durch eigene Organe aus. Zu der Frage, ob 
d e u t s c h e  B e a m t e  zur Durehfiihrung der Sank- 
tionen im Bheinland zur Yerfiigung gestellt werden 
sollten, gab der Reichswirtschaftsminister Dr. Scholz 
dio Erklarung ab, dafi dies aus raterlandischea, politi- 
sehen und wirtschaftliehen Grunden niclit miiglich sei.

Die Stellung des Saargebietes im Rahmen der „Sank- 
tionen". • In  Yerfolg der Aufriehtung der neuen Zoll- 
grenze im besetzten Gebiet durch unsere Feinde herrschen 
iiber die Stellung des Saargebiets im Rahmen der „Sank- 
iionen“ unklare \  orstellungen. Nach den Bestimmungen 
des Friedensvertrages miissen die besonderen Zollver- 
hiiltnisse fiir das Saargebiet unabhiingig von den „Sank- 
tionen" bestehen bleiben, d. li. es mufi auch fernerhin 
der zollfreie Warenverkehr zwischen dem unbesetzten 
Deutsehland und dem Saargebiet- aufrechterliał'. en wer- 
den. Der Friedensvertrag besagt im Absatz 4 des § 31 
des Saarstatuts, dafi die aus dem Saargebiet sfcammenden 
und yon dort aus ausgefiihrten Erzeugnisse wahrend 
eines Z^itraumes von fiinf Jahren nach Inkrafttreten des 
1-riedeńsvertrages freie E infuhr nach Deutsehland ge- 
niefien, und dafi wahrend derselben Zeit auch die deutsche 
Einfuhr in das Saargebiet fur Erzeugnisse, die zum ort
liehen A erbraueh bestimmt sind, von Zollabgaben befreit 
sind. Auch die SOprozentige Abgabe auf deutsche Waren 
kann im Saargebiet nicht zur Anwendung kommen, denn 
das Saargebiet untersteht nach Artikeł 49 des Friedens- 
vertrages dem Yolkerbund. Es mufi daher erwartet wer
den, dafi der Beauftragte des Reiehskommissars fiir Ein- 
und Ausfuhrbewilligung in  Saarbrucken auełi weiterhin 
nach den Anweisungen von Berlin arbeiten kann.



21. April 1921. W irtschaf tliche Rundschau. Stahl und Eisen. 559

Preisabbau in der Iranzósischen Elsenindustrie. —
Die franzosische Regierung setzte den Preis fiir cingc- 
fiihrt-on K o k s  auf 125 P r. je t  fest, so daB es den 
Engliindem in Zukunft nicht mehr moglich sein wird, 
ihren auf etwa 140 Er. berechneten Koks nach Frank
reieh cinzufiihren. Weiter wurde der Preis fiir H o o l i -  
■ o f o n k o k s  (mit AusschluB des GieBereikoks) auf 
110 Fr. festgesetzt, d. h. um 25 F r. je t  ermaBigt. Fiir 
die andern Kokssorten fallt kunftig die amtlicJie Preis- 
reglung weg, die vollige 31 a  n d e 1 s f r  e i li e i t  ist da
mit wiederliergestellt. Ais Folgo der ErmiiBigung der 
Preiso fiir Ilochofenkoks wurde H iim a titro h o isc n  er- 
iieut von 575 auf 535 Fr. je t  im Preise herąbgesetzt. 
Die R oheisenpreise stellen sieh ab Longwy auf 285 bis 
315 Fr. je t  fiir glattflacliiges (P. L .) und auf 260 bis 
280 Fr. je t  fur rauhflachiges (P. R .) Roheisen, obwohl 
•der amtliche Grundprcis 320 gegen 370 Fr. betragt. 
Wal zzeug wird mit 410 F r. stark unter dem amtlichen 
Preis von 500 Fr. jo t  angebotan.

United States Steel Corporation. — Der soeben ver- 
■offentlichte 19. Geschaftsbericht1) lafit noch keineriei 
Einwirkung der Weltwirtschaftskrise auf die Geschiifts- 
lage bei dem amerikanischen Stahltrust erkennen.^ Be- 
trugen doch die G e s a m t c i n n a h m e n  im Bericlits- 
jahre 1 755 477 025 S. Das bedeutet eine Zunahme gegen- 
iiber dcm Yorjahre von rd. 21 o/o; sogar die bisherige 
Hoehstumsatzziffer des Jahres 1918 von 1 744 312 168 S 
wird damit uberboten. Nach Abzug sanitlicher Betriebs- 
unkosten und der yęrschiedenen Aufwendungen fiir Aus- 
besserung und Erhaltung der Anlagen, der Ruckstcllun- 
gon fiir die im neuen Jahre zahlbaren Steuern sowie 
■der festen Lasten der Toehtergcsellschaften yerbleibt ein 
Ueberschuf i  von 185 095 359,28 (i.V . 152 290 639,24) S, 
der allerdings wesentlich hinter den Kriegsertragnissen 
-der Jahre 1916, 1917 und auch noch 1918 zuriickbleibt. 
Yon diesem Ueberschufi sind in Abzug zu bringen: 
8 408 460,87 (8 701 576,72) S fiir Yerzinsung und Til- 
gung der Sehuldverschreibungcn der Toehtergesellschaf- 
ten, 38 245 601,92 (37 608 819,42) S fur Abścbreibungen 
und be;ondere Riicklagen und 8 438 762,10 (7 937 107,01)S 
fiir Tilgung der eigenen Schuldyersehreibungen der 
United States Steel Corporation, so dafi eine Rcinein- 
jiahme von 130 002 534,09 (98 043 136,09) S verbleibt. 
IIiervon werden 20 105 559,58 (20 509 320,85) 8 fiir 
Zinsen der eigenen Schuldverscbreibungen der Gesell- 
schaft und 835 332,68 (933 451,36) S Pramieii auf cin- 
geliiste Schuidverscbreibungen der Steel Corporation 
und ihrer Toclitorgesellsehaft zuruckgestellt, wahrend 
anderscits noch 632 585,81 (194 218,67) § UeberschuB 
versehiedener Konten hinzuzureebnen ist. Der verfug- 
-bare R e i n g e w i n n  betragt demnach 109 694 227,64 
(76 794 582,55) S. Auf die Yorzugsaktien werden wie 
im Yorjahre wieder 7 o/o Gewinn (25 219 677 8 ) und auf 
■die Stammakticn wieder 5°/o (25 415 125 S) ausgeteilt, 
wahrend fiir Werkserneuerungen und YergroBerungcn 
30 Mili. S (i. V. 0) bestimmt sind. An upyer- 
wendetem UeberschuB verblciben fiir das Berichtsjahr
29 059 425,64 S gegen 26 159 780,55 S im Yorjalire.

Dio A u f w e n d u n g e n  f ii r  B e t r i e b s -  
e r w e i t  e r  u n g e n  beliefen sieli im Berielitsjahre auf 
102 956 133 (i. V. 86 704 121) S; hiervon wurden
37 677 329 S fiir Fabrikbetriebe mit Ausnahme der 
Schiffswerften, 18 905 383 S fiir Kohlen- und Koks- 
betriebe, 10 559 249 S fur Eisenerzbergwerke und
30 844 518 $ fur Werftanlagen, Land- und SecYorkehrs- 
jnittel sowie fiir den Ausbau von Ilafcn- und Gleis- 
anlagen ausgcgeben. Fiir Wohlfahrtseinrićhtungcm der 
Angestellten und Arbeiter, Hiiuserbauten usw. wurden 
5 448 140 §, fiir verschicdene andere Postcn 1 190 139 8 
■ausgeworfen. Ais ganz besonders bedeutungsvoll wird 
-der E r w e r b  der M o r r a  d a  M i n a M a n g a n -  
e r z g r u b e n  im Staate Minas Geraes in Brasilien zum 
Preise von 4 413 285 8 bezeichnet. Die noch auszu- 
iauenden Gruben verfiigen iiber eine groBe Menge aus-

gezeiclineter Manganerze, dic unter yerhaltnismafiig gc- 
ringen Kosten gefordert werden konnen. Die Verwal- 
tung ist der Companhia Meridional de Mineracao iiber- 
tragen worden, die unter Aufsicht der Steel Corporation 
steht.

Die Betricbe des Stahltrustes waren im abgelaufcnen 
Jahre zu etwa 880/0 ihrer Leistungsfahigkeit bescliaftigt; 
durch Streiks, namentlich der Yerkchrsarbeitcr, sowie 
durch zeitweise auftretenden Brennstoffmangel war es 
nicht moglich, dio Betricbe voll auszunutzen. Die For- 
derung bzw. Erzeugung der Werke, die der United 
S ta te  Steel Corporation angeschlosscn sind, gestaltete 
sieh im Berielitsjahre, yergliehen mit dem Yorjahre, wie 
folprt:

Zahlentafel 1.

1919 1920

t zu 1000

Eisencrzforderung:
Marquctte-Bezirk............. ! , 251
łl.nomiDre-UPzirk.......................... H S
Uogoblc-Bezirk................ j 2 007
Ycrmillon-Bezlrk............. * 810151
Mesaba-Bezlrk................
Suden (Gruben der Tcuneaaee Co.) « 2 475 931

Insgesamt j 25 829 861

K o k i c r z e u g u n g  .........
davon aus:

Blenenkorb-Oefen . . . . . .
Oefen mu Gewinnung vou Nebtn-
erzeugnissen.............

Kohlentorderung . .
i Kalkateingewinnu n g  . . . .

15 711 067

6 027 985

9 083 082 
29 355 413 
5 928 654-

Hochofenerzeugnlsse:
R o h e is e n ...................................... -
bplegelelsen, Ferromaiigau undFeiro-
hilizium . . . • ■ • » ■. ■ ■

Insgesamt

13 697 446 

158 258'

3 645 344

21 209 706 
2 598 295
27 453 345

16 467 441

6 223 033

10 244 408 
31 3*1 587 
0 076 718

14 5S2 259 

182 909

13 855 704 14 765168

Rohstahlerzeugung:
Bessemerstahlblocke ............
Marti ustahlblocke • •_

Insgesamt

'Walz- und andere Fertlg- 
erzeugnlssc:

Schienen....................
Yorgewalzte B.ocke, Biaiumen usw. 
Grobbleche..................

Kohrstreifen, Baud-
Bauelsen .
Ilandelseisen,

ei»en .....................................
Rohren................
Walzdraht...........
Draht und Drahterzeuguisse

zinkte) und WetBbleche . . • •........... .........
Wlnkeleisen, La^chen usw. . . .
Nagel, Bolzen, Muttem, Nieten . .
...................................... .... • * •
WageDrader aus Stahl . . . . .
Yerschiedene Eisen- und Stahl-
erzeugnisse ................

Insgesamt

j.
4 864 8n4 

i 12 610 725
5 489 343 
14 097 064

i 17 475 579 19 586 407

1 383 1*10 
990 620 

1 603 614 
868 :00

1514 466 
1 040 142 
1 787 411 
1 057 269

2 307 042 
1 211 663 
163 630 

1 461454

2 892 233 
1 452 506 
259 017 

1 785 255

| 1 403 619 
357 331 

i 191726 
39 033 
76 702 
37 537

1 636 299 
423133 
239 688 
94 959 
98 7u0 
75 000

I 93 390 99 990

| 12 189 901 14 456158

Die Nachfrage nach Eisen und Stahl war in den 
ersten sieben Monaten des Jahres auBerst lebhaft, die 
Preise zogen denizufolge etwas an, jedoch ist der btalil- 
trust dieser Steigerung nicht gefolgt, sondern hielt siei 
an die aiutlich fcstgesetzten Preise. Die ab August aut 
tretende Flaue im inlands- und Auslandsgeschaft kommt 
besonders auch im Auftragseingang sowio in den fort- 
laufend von uns vcroffeńtlichten1) Mengen der bei der 
Corporation gebuchten unerlcdigten Auftriige zum Aus-
druck. . „ > ! .  -i

Ueber den Absatz an Erzeugmssen aller A rt _wali-
rend des Bericlitsjahres, yergliehen mit dem Aorjahre,
gibt folgendc Zusammenstellung AufschluB:

J) I r .  T r. Rev. 1921, 24. M arz, S. 821/3. i )  Ygl. St. u. E . 1921, 14. A pril; S. 526.
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Inlandsabsatz:
Gewalzter Stahl und andere 

fertige Erzeugnisse . 
Roheisen, Eohstahl, Spiegel- 

eisen, Ferromangan, Schrott 
Eisenerze, Kohlen, Koks . . 
Sonstiges und Nebenerzeug- 

nisso . . . .

1 9 2 0  191 9

t zu 1000 tg  
12 652 195 10 <175 700

347 028 234 249
1 232 216 1 795 784

178 547
Zusammen

Universal - Portland - Zement 
(Fafl) . .

A usfuhr:
Gewalzter Stahl und andere 

fertige Erzeugnisse . . .
Eoheisen, Eohstahl usw. . .
Sonstiges und Nebenerzeug- 

nisse . . . .

_________ 169 717
14 410 286 12 675 450

11 380 260 9 618 611

1 671 791 
7 091

56 548

1 963 373 
87 777

48 928
1 735 430 2 100 078

14 324 286 12 439 074

8 S
739 500 909 081 769
905 404 165 167 876

Zusammen
Gosamter Yersand an Iia lb- und 

Fertigerzeugnissen fur Inland 
und A u sfu h r ...........................

W ert des gesamten Versandes:
Inland (ohne Verkaufe 
innerhalb des Trustes) 1 071 
A u sfu h r..........................  147

Zusammen 1 219 644 904 1 074 249 615

, -®01.6 ?em Jahre 1913 '"'urden unbcriieksichtigt der 
\ erkaufe mnerlialb des Staliltrustes selbst insgesamt fol- 
gendo Mengen H alb- und Fertigerzeugnisse abgesetzt:

t  zu 1000 k g  t  zu iooo k g

1913 . . 12 363 458 1917 . . 15 616 027
1914 . . 9 223 816 1918 . . 14 350 986
1915 . . 11 158 472 1919 . , 12 439 074
1916 . . 15 790 761 1920 . . 14 324 286

An Angestellten und Arbeitern bcschaftigte der 
btahltrust im Jahre 1920 insgesamt 267 345 Personen 
gegen 252 106 im Vorjahre. Davon entfielen auf:

Art der Betriebe 1919 1920

Eisengewinnung und -verarbeitun" . 
Koblen- und Koksgewinnun,r . . 
Eisenerzber.»bau 
Verkehrs\vesen . . . .
Yerschiedene Betriebe . .

188 550 
24 595 
12 425 
23 132 
3 404

200 931 
25 889 
11517 
24 643 
4 305

Insgesamt 25210G | 267 345

F ur Lohne und Gehalter wurden boi einem Durch- 
schnittstagelohn von 7,00 (6,17) S insgesamt 581 556 925 
(479 548 040) § verausgabt:

Dusseldorfer Maschinenbau-Actiengesellschaft vorm. 
J. Losenhausen, Dusseldorf Grafcnberg. — In  das Ge-’ 
schaftsjahr 1919/20 tra t die Gesellschaft m it einem 
reiehlichen Auftragsbcstand — darunter groCtre Auś- 
landsauftrago — ein. Wahrend in den ersten Monaten 
der lebhąfte Geschaftsgang noch anhielt, stellte sich im 
weiteren Yerlauf des Jahres dio unter der Bezeichnun<* 
„Kaufersfcreika bekannte Geschaftsstille ein, von welcher 
siimtliche Fabrikationszweige des Unternehmens be- 
troffen wurden. Auch die Auslandsauftrage sind infolgo 
der veranderten wirtschaftlichen Verhaltnisse in  der zwei- 
ten Jahreshalfte spiirlicher eingelaufen. Immerhin ist 
ein erheblich hoherer Umsatz aH im Yorjahre erzielt 
worden. Der Eohgewinn des Berichtsjahrcs belauft sich 
einschliefilieh 104 235,21 M  Yortrag auf 3 093 127 4“> l( 
Nach Abzug von 1 832 131,81 Jb allgemeinen Unkosten 
und 220 380,56 M  Abschreibungen verbleibt ein Rein- 
gewinn von 1 040 615,05 J L  Hiervon sollen 16 500 M  
fur Zinsschemsteuer zuriickgestellt, 302 927 Jb  Gewinn- 
anteile an Aufsichtsrat, Vorstand und Beamte gezahlt 
600 000 J l  Gewinn (20o/o gegen 15o/0 i. V.) ausgeteilt

und 121 188,05 J& auf neue Ecchnung Yorgotracon 
werden.

Bhein sche Metallwaaren- und Maschinenfabrik in 
Dusseldorf. — Das Gcschiiftsjahr 1919/20 war gekenn- 
zeichnet durch gelegentliche Arbeitseinstellungen, anhal- 
tende ICohlennot, haufige Yerkehrsstockungen, sprun^- 
haftes Anziehen der Lohne, Gehalter, Roli- und Betriebs- 
stoffe. Diese Umstiinde bedingten einen standig hoheren 
Geldbedarf und dementeprechend wachsende Schwierin-- 
keiten in der Werkstoffbeschaffung, was sich das n-anle 
Jah r hindurch mehr und mehr fiihlbar maehte und sowohl 
dio Urnstellungsarbeiten wie auch dio Erzeugung stark be- 
eintrachtigte. Im Auftenhandel maclite die star dig etark 
schwankonde\aluta jcdeVorberechnurig unmoglich und in- 
folgedessen konnte manches Auslandsgeschaft wegen der 
damit verbundenen erheblichen Gefahr nicht ausgefiihrt 
werden. Trotz der schwierigen Verhaltnisse wurde die 
Einstellung auf Fricdensarbeit im wesentlichen voll- 
endet. Um die Einfiihrung der neu in Herstellung ge- 
nommenen Dampfpfluge zu erleiehtern, hat das Unter- 
nehmen sieh an der Gustav Adolf Weitzcl Dampfpflu"- 
und 'Dampfstrafienwalzen-Unternehmung G. m. b. II. 
in Eisleben beteiligt. Mit derBraunkohlen- und Brikett- 
werk Bcrggeist A.-G. in Briihl wurde ein Abbauvertrag 
abgeschlossen. Zur Beschaffung neuer Geldmittel wurden 
25 Mili. J6  Schuldverschrcibungen ausgcgeben und das 
A k t i o n k a p i t a l  um 13 450 000 Jb  neuer Y o r  - 
z u g s a k t i e n  e r h o h t .  In  allen Abteilungen dc& 
Unternehmens wurden wahrend des Berichtsjahrcs 
12 292 Arbeiter beschiiftigt; fur Krankenkasse, Berufs- 
genossenschaft, Alters-, Inyaliditats- und Angestellton- 
versicherung sowie fiir andere ^olilfahrtszwecke wurden
3 095 007,89 Jb verausgabt. — Die Abschlufiziffern sind 
aus nachstehendcr Zusammenstellung ersiehtlich:

in A 1916/17 1917/18 1918/19 1919/20

Aktlpnkapital . . 
Schuldverscbreibnn-

12 300 000 12 300 00C 12 300 000 25 750 000
gon u. Bypottieken 4 399 063 4 229 274 3 963 621 28 100 729

Gewinn-Vortrag. 1 093 884 1010 882 1 243018 ł) 1 6'»7 331 
2 051 147Zinseinnahmen . . 1 3̂ 0 189 _ 169 571

HeinebsuberschuO . 24S24 8rtl 18 390 392 12 871 731 22 179 473lloligewinn . . 
Ailgem. Unkosten

27 258 934 19 401 274 14 284 320 24 230 620
usw........... 7184 175 9 3'il 680 6 040 965 10814 715Steuern . . . . 4 983 004 6 210 753 8 748 01H 3 182 955Verylitungen. . . 76 2 47 52 035Zinsen ......... 145 440 1 253 788 329 240 120 600

Ahttchreibungen. . 
K e i n g e w i n n e I n-

~- ' 973 131 5 854 985
sch 1. V or tr ag . 14 870 068 2 493 018 _ 2 650034’IlUł-kiage . . . . ■_ _

Sonderrlicklace . . 
Kiicksieilung tur

10 000 000 1 250 000 —
Neueinrichtung . 

Gewinnanteil des i " — -
Mufsicfitsrates . . 401362 _

Gewinnansteil . . 2 445 000 _ Z _
tt  ®o . 20(18) _ _ _

Besond. YergUtung !) 615 000 _ —Vortrag . . . . 1 404 705 1 243 018 _ 2 650 034
Yetlust . . . . 
Verlustvortrag ab-

— 2 850 349

zligl.Gewinnvortrag — — 1 607 331 —

,Seismos“ , G. m. b. H., Hannover. — Von der 
„Ph6nix“, A.-G. fiir Bergbau und Hiittenbetrieb in 11 ordę, 
der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und Iliitten-
A.-G. in Bochum, der Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G. 
in Gelsenkirchen, de:n Eisen- und Stahlwerk Iloesch

- iu Dortmund, den Ehein. Stahlwerken A.-G. in, 
Duisburg-Meiderich und Dr. L. M i n t r o p  in Bochum 
ist die „Seismos“, G. m. b. II., mit dem Sitz in IIannovcr 
errichtet worden. Gegenstand des Unternehmens ist die 
wissenschaftliche Erforsehung und gewerbliche Aus
nutzung von Gebirgsschichten und Lagerstatteu und die 
\  erwertung der einschlagigen Verfaliren. Die Gesell
schaft hat samtliche Yerfahren- und Geratepatento yon. 
Dr. Mintrop erworben3).

l ) Verlust-Vortrag.
”) 50 Jb fiir jede Vorzugs- und Stammaktie.
3) \g l .  hierzu S. 547/8 dieser Nummer.
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Vulcan-Werke Actiengesellschaft, Hamburg und 
Stettin. — Da3 Dock- und Ausbcsserungsgesehaft war 
sowohl in Hamburg ais aueh S te ttin ' sehr lebhaft, wo- 
o-egen der Schiffsneubau noch sohleppend ist. Der Auf- 
tragscingang leidet nach dom Berichte des Vorstandes 
vor° allem unter der ungiinstigen Beurteilung, die der 
Arbeitswillo und dio Arbeitsdisziplin der Yulcanbeleg-’ 
schaft im Kreise der Bestellor findet. Das A k t i e n -  
k a p i t a l  wurde um 5 Mili. Jh auf 20 Mili. M e  i -  
h o h t. .— Dic Ertragsreclinung ergibt einen Reinge- 
winn von 2 071 227 . i(:. Hiervon werden 133 333,33 <!(:■ 
Gewinnanteilc gezahlt, 5000 ,.i( der Kirche in Bredow 
zugewiesen, 95 393,67 M  dem Sclienkungsbestand zuge- 
fuhrt und 1 837 500 M  Gewmn (12°/o. auf die Stamm- 
aktien fur ein Jah r und 6 o/o auf die Vorzugsaktien -fur 
sechs Monate) ausgeteilt.

Aktieselskabet Sydvaranger, Kristiania. — Duroh 
dio wahrend des ganzon Gesehiiftsjahres 1920 hindurch 
auf dem Kohlen- und Fraclitenmarkt herrschenden Ver-' 
hiiltnisso war es ausgeschlossen, den Betrieb im Bericlits- 
jahro wieder aufzunehmen. Um don schon aufs iiufierste 
beschrankten Arbeiterstamm zu lialten, wurde in den 
drei ersten Monaten eino Gesamtmenge von 26 040 t  Fein- 
orz gefordert. Im  Januar wurde der Rost der braueh- 
baren Iiohlen verbraucht, wrobei 4780 t  Briketts lier- 
gestellt wurden. An Sehliech wurden rd. 4300 t  ge- 
wonnen. Von den bei Kirkencs lagernden Vorriiten, die 
zum Teil wahrend des Krieges verkauft wordon waren 
und fur Rechnung des. Kiiufers dort lagerten, wurdon 
insgesamt 97 478 t  Sehliech und 8978 t  Briketts ausge
fuhrt. AuBerdem wurden im Berichtsjahre 7091 t  
Sehliech und 10 970 t  Briketts verkauft und verschifft. 
Der Arbeiterstamm, der anfangs des Jahres 574 Mann 
betrug, ging im Laufo des Jahres bis auf 115 Mann 
herunter, dio hauptsachlich mit der Instandhaltung der 
Anlagen und Maschinen beschiiftigt wurden. Seit dem 
Herbst Btieg die Arbeiterzahl wieder und betrug am 
Jahrosende 388 Mann. Aufier einem Teil klcinerer Neu- 
bauten wurde die friiher orwiihnte K r a f t a n l a g o  
b e i  T a r n e l y e n  fertiggestellt und seit April in Be
trieb genommen. Untersuchungsarbeiten zur Ausnutzung 
der K raft dos in der Naho von Tarnelven liegenden 
Kobholmsvasdrag wurden ausgefuhrt. Der Staat hat sich 
bereifc erkliirfc, der Gesellschaft untor gewissen Bedingun
gen eine Anleihe zum Ausbau der Wasserkraftanlagen zu 
bewilligen. — Wio aus Torstehendem hervorgeht, war die 
Tatigkoit der Gosellschaft nur ganz gering. Trotzdem 
wurdo ein reiner Betriebsiiberscbufi von 931 575,58 lir . 
erzielt. Zinson, Steuern, allgemeine Unkostcn und Ab- 
sclireibungen erforderten 3 116 660,35 Kr., so dafi das 
Berichtsjahr mit einem V o r 1 u s t  von 2 185 084,77 Kr. 
abschliefit, dor einem durch Herabsetzung dos Aktien- 
kapitals friiher errichteten Verfiigungsbestando entnom- 
men wird. Dieser Bestand ist dadurch auf 16 562,86 ICr. 
zusammongeschmolzen.

Dio verflossenen Monate dieses Jahres haben nach 
dem Berichte der Gesellschaft in maneher Hinsicht dio 
Aussiehten zur W'iederaufnahmo des Botriebe3 ver- 
bessert. In  orster Linie kommt hierbei dio be- 
deutendo Herabsetzung dor Kohlenpreiso und Frncliten 
in Botracht. Die Verhiłltni9se auf dem Erzmarkt sind

immer noch unklar. Um sich bei der Aufboreitung von 
Sclilieeh unabhiingiger zu machen, baut die Gosellschaft 
in Kirkencs eine Sinteranlage, wo der Sehliech in Stiick- 
form gebracht wird. Das Yerfahren, das 1914 ohne bo- 
sonders giinstigo Ergebnisse auf dem Werk gepriift 
wurde, ist wahrend des Krieges wreitcr ausgearbeitet wor
den und bietet jetzt wesentliclie Vorteilo gegenuber der 
Brikettierung. Dio Wicderaufnahme dos Betricbes wird 
unter den jetzigen Verhaltnissen und dor langen Ein- 
schriinkung des Betriebos nur allmahlieh vor sich gehen. 
Volle Fórderung — 900 000 t  Ausfulirerzeugnisse — wird 
erst in drei Jahrcn moglich sein.

Aktiengesellschaft der Eisen- und Stahlwerke vorm. 
Georg Fischer, Schaffhausen (Sehweiz). — Im Ge-
schiiftsjahr 1920 waren alle Abtcilungen wahrend der 
ersten acht bis neun Monate voll beschiiftigt und die 
Ausfuhr schien einen neuen Aufschwung zu nehmen. 
Leider wrar diese anschęinend begiimende gute Geschafts- 
lago nur von bcschriinkter Dauer. Yon Amerika aus- 
gehend, breiteto sich gegen Ende dos Jahres eine Ge- 
schiiftskrisis fast iiber die ganzo Welt aus, welche fiir 
dio schweizcrische Industrie wegen des sich standig ver- 
schlechternden Standes der meisten auslandischcn Yalutcn 
erschwerend wirkto, Ilinzu kamen die auBerordentlich 
gesteigerten Selbstkosten sowio die hohen Arbeitslohne. 
Diese letztern ersehwerten ein Hereinbringen von Aus- 
landsauftriigon auch aus jenen Landem, aus welchen 
Anfragen iiberhaupt noch vorlagen. Das machte sich 
besonders in der Stahlgiefierei gegen Ende des Jahres 
bemerkbar, wiihrend in den Masseartikel herstellenden 
Abteilungen der Werke dio Mehrzahl der Arbeiter durch 
Arbeit auf Lager iiber don Winter weiter beschiif- 
tig t wurde. Zurzeit sind dio Betriebo so schwach bo- 
sehiiftigt, dafi dio Gesellschaft zu Kotstandsarbeiten und 
zu einer erheblichen Herabsetzung der wochentlichen Ar- 
boitszeit greifen mufite. Zur Erweiterung ihrer Anlagen 
erwarb das Unternehmen die Mehrheit der Aktien der 
in Schaffhausen gelegcnen M a s c h i n e n f a b r i k  
R a  u s c h o n  b a c h  A. -G.  Die dazu erforderlichen 
Mittel sollen dureh E r h o h u n g  d e s  A k t i e n - 
k a p i t a l s  um 2,5 Mili. F r. auf 20 Mili. Fr. bo- 
schafft werden. Des welteren ist vorgC3ehen, zur Ver- 
mohrung der Betriebsmittel 2,5 Mili. F r. Schuldverschrei- 
bungen auszugeben. Ferner ist das Berichtsunter- 
nehmen in erheblicliem Mafie an der E i s e n b e r g -  
w e r k  G o n z e n A. - G. beteiligt. Die bis jetzt vorge- 
nommenen Aufschlicfiungon haben gunstige Ergebnisse 
erbracht. Mit der Ausboutung der Erze ist gegen Ende 
des Berichtsjalires begonnen worden. Die Erze werdon 
yorliiufig im Ausland verhiittct, bis es gelungen sein 
wird, mit gonugend billigem elektrischem Strom dio elck- 
trische Verhiittung in der Sehweiz selbst Yorzunehmen.
__ X)er Abschlufi ergibt einen Reingowinn einschliefilich
227 082,35 Fr. Yortrag von 3 687 474,64 Fr. Hiervon 
werden 350 000 Fr. der gesctzlichen Riicklage und 
100 000 F r. der Sonderriicklago sowie jo 200 000 Fr. 
der Wohnung3fiirsorge, Angestollten - Ruhcgehaltskasse 
und einer Stiftung fiir Wohlfahrtszwceke zugefuhrt,
176 247,46 F r. Gewinnanteilc an den Aufsiehtsrat gezahlt,
2 100 000 Fr. Gcjwinn (12o/0 wie i. V.) yerteilt und 
588 309,53 F r. auf neue Rechnung Yorgetragcn.

D ie  O rdnung des Z o llw esen s im besetzten  G eb iet.

Im folgenden yeroffentlichen wir eine Zusammen
stellung des amtlichen deutschen, franzosischen und eng
lischen Wortlautes der von der Rheinlandkommission 
unter dem 8. April 1921 erlassenon Yerordnung 81 
iiber das Z o l l  w o s e n  i m  b e s e t z t e n  G e b i e t  
und Verordnung 82 iiber dio E i n r i c h t u n g  
e i n o r  S o n d c r r e g l u n g  d e r  E i n  - u n d  A u s 
f u h r  fiir das besetzto Gebiet. Dio Rheinlande wer
den demnach von einer Zollgrenze ringsum einge- 
schlossen. Ais B eh o rd en  kommen i n Frage der W irtschaft- 
lichetAusschufi derlnteralliierten Rheinlandkommission in 
Koblenz und fiir dio Zollangelegenhoiten das Zollkomitee

xvr«

(Comitć des douanes). Fiir die Erledigung der Lin- 
und Ausfuhrantrage ist auBerdem dio nach Bad Ems zu 
verlegende Stelle des Delegiertcn des Reichskommissars 
fur Ein- und Ausfuhr in Aussicht genommen. Diese letzte 
Einrichtung erscheint ais die wichtigste, denn ihre au3- 
fiihrcnden Organe werden zu bestimme>n haben, welche 
Waren iiberhaupt ein- und ausgefuhrt werden diirien. 
Um Handel von irgendeinem Punkte des neuan Zoll- 
gebietes nach auswiirts zu treiben, geniigt also niclit 
etwa die Bezahlung der festgesetzten Zoile, yielmehr ist 
auBerdem in jedem Einzelfalle eine E i n  - u n d  A u s -  
f u h r g e n e h m i g u n g  erforderlich, die yoraussicht-
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lich dio in Bad Ems erriehtete Stelle erteilt. Die W irt- 
schaftsvertretungen und Handelskammern des besetzten 
Gebietcs haben sieh in einem W i r  t  s c li a  f  t  s a u  s - 
8 c h u 15 f i i r  d a s  b e s e t z t e  G e b i e t  zusammen- 
geschlossen, dessen Gescliaftsfiihrung boi der Ilandels- 
kammer Koln liegt. Zu Auskunften iiber alle F ra- 
gen, dio im Zusammenhang mit den duroh die Ver- 
ordnungen gesehaffenen besonderen Verhaltnissen stehen, 
ist der V e r e i n  z u r  W a h r u n g  d o r  g e m e i n -  
s a m o n w i r  t  s c h a  f  1 1 i  e li e n I n t e r e s s e n  i n 
R h  e i n  l a n d  u n d  W c s t f a l e n  i n  D u s s e l 
d o r f ,  L u d o n d o r f f s t r .  29, bereit.

Verordnung 81 betreffend die Ordnung des Zollwesens 
im besetzten Gebiet.

In  Ausfuhrung der Beschliisse, 'welche von der Kon- 
ferenz der vcrbundeten. Regierungen in  London am 
7. Marz 1921 und von der zu diesem Zwcck von den ver- 
biindeten Regierungen ermachtigten Konferenz der Bot- 
sehafter am 2. April 1921 gefafit worden sind, verordnet 
die Interalliicrte Rheinlandkonunission:

Artikel 1. W e s t  g  r e n z e.
Die Waren, welche aus andern Landern ais dem un- 

besetzten Deutschland iiber die Westgrcnze und auf dem 
Rliein in das besetzte Gebiet eingefiihrt werden, sowie 
dio Waren, welche aus dem besetzten Gebiet uber dio West- 
grenze oder auf dem Rhein nach anderen Landern ais 
dem nichtbesetzten Deutschland ausgefuhrt werden, 
unterliegen den Einfuhr- und Ausfuhr-Zollcn und -Ab- 
gaben, welche in den gegenwartig in K raft befindlichen 
deutsehen Tarifen und Verordnungcn vorgesehen sind.

Artikel 2. O s t g r e n z e .  V e r l a u f .
Im  Osten des besetzten Gebiets wird eine Zoll- 

linio eingerichtet, dereń allgemeiner Verlauf, vorbchalt- 
lieh spiiterer Aenderungen durch Beschliisse der Rhein- 
landkommission, von Norden nach Siiden wie folgt fest- 
gesetzt wird:

1. Der Rhein von der hollandischen Grcnze bis zur 
Hohe von Lohausen (nordlich von Dusseldorf), einschlieC- 
lioJi der Ilafen  von Schwelgern, Rulirort und Duisburg.

Ein Briickenkopf um Dusseldorf, begrenzt durch 
Lohausen, Ratingen und die Ostgrenze von Hubbelrath 
und Erkrath (diese beiden eingeschlossen).

3. Der Briickenkopf Koln.
4. Der Rhein zwischen den Bruckenkopfen Koln und 

Koblenz.
5. Dio Bruckenkopfc Koblenz und Mainz, welche 

zwischen Dicz und Walsdorf durch eine Linie, welche der 
Nordostgrenze der Kreise Diez und Langenschwalbacli 
folgt, Terbunden werden.

6. Der Rhein vom Briickenkopf Mainz bis zur 
elsassischen Grenze. Der genaue Yerlauf dieser Zollinie 
wird von der Rlieinlandkommission bestimmt werden.

Artikel 3. O s t g r e n z e .  E i n f u h r .
Die Waren, welche iiber die im vorstehenden Artikel 2 

jozeichnete Zollinie in das besetzte Gebiet eingefiihrt 
werden, unterliegen, vorbehaltlich der nachstehend°vorge- 
sehenen Ausnahmen einer Zollabgabe in  Hohe von 
?5,.v' der welche in dem gegenwartig in K raft
befindlichen deutsehen Zolltarif vorgesehen sind, und 
zwar berechnet in Gold nach dem bisherigen Yerfahren.

Artikel 4. O s t g r e n z e .  A u s f u h r .
Die Waren, welche aus dem besetzten Gebiet iiber die in 

Artikel 2 bezeichncte Zollinie ausgefuhrt werden, unter- 
liegen, vorbehaltlich der nachstehend vorgesehenen Aus
nahmen, einem Ausfuhrzoll in Hohe der Zoile, welche in 
dem gegenwartig in K raft befindlichen deutsehen Zoll
tarif fur die nach Deutschland eingefuhrten Waren vor- 
gesehen sind, aber berechnet in  Papier-Mark.

i ^  Waren, welche'nach dem deutsehen Zolltarif 
zoil frei sind, w ini bei der Ausfuhr aus dem besetzten 

. eine statistisehe Gebiihr von einer Papier-!Mark 
fiir jedes Stuckgut, Tonne, Kubikmeter oder Stuck Vieh 
erhoben werden.

Fiir die synthetischen Farbstoffe und die pharma- 
zeutischen chemischen Produkte, welche iiber die im Ar
tikel 2 bezeichnete Zollinie ausgefuhrt werden, miissen 
dieselben Ausfuhrzolle und Abgaben entrichtet werden. 
welche zurzeit fiir diese Waren erhoben werden, wenn sie 
iiber die Westgrcnze des besetzten Gebiets ausgefuhrt 
werden. Ein Yerzeichnis dieser Erzeugnisse wird spater 
veroffentlicht werden.

Artikel 5. I n t c r n a t i o n a l e r  D u r c h g a n g s -  
v e r  k e h r.

Die Waren, welche aus einem anderen Lande ais 
Deutschland durch die besetzten Gebiete nach einem 
anderen Lande ais Deutschland befordert werden, ge- 
nieften dieselben Erleichterungen, die gewohnlich ’ dem 
internationalen Durchgangsverkehr gewahrt werden, d. h. 
sie sind sowohl bei der Einfuhr ais auch bei der Aus
fuhr aus dem besetzten Gebiet von allen Abgaben be- 
freit unter der Bedingung, daB die Vorschriften fiir 
den Durchgangsverkehr beachtet werden.

Artikel 6. Innerer Durchgangsverkehr.
a) Durchgangs verkehr durch das be
setzte Gebiet nach dem unbesetzten

oder aus dem unbesetzten Gebiet.
Die Waren, welche aus einem anderen Lande ais 

Deutschland durch das besetzte Gebiet nach dem unbo- 
setzten Deutschland befordert werden, entrichten an der 
Westgrcnze dieselben Abgaben, ais wenn sie fiir das be
setzte Gebiet bestimmt waren. Diese Waren unterliegen 
keiner Abgabe bei ihrer Ausfuhr aus dem besetzten Ge
biet. Die Waren, welche aus dcm nichtbesetzten Deutsch
land durch das besetzte Gebiet nacł| einem anderen Lande 
ais Deutschland befordert werden, entrichten bei der 
Ausfuhr aus dem besetzten Gebiet die Ausfuhrabgaben, 
welche in den deutsehen Gesetzen und Yerordnungen vor- 
gesehen sind. Sie sind von allen Abgaben fiir die Einfuhr 
in das besetzte Gebiet befreit, wenn wiihrend des Durch
gangs durch das besetzte Gebiet die Bestimmungen fiir 
den Durchgangsverkehr bcaelitet werden.
b) Durchgangsverkehr durch das unbe- 
setzte Gebiet nacli dem besetzten oder

aus dem besetzten Gebiet.
Die Waren, welche aus einem anderen Lande ais 

Deutschland durch das nichtbesetzte Deutschland nach 
dem besetzten Gebiet befordert werden, brauchen die 
Abgaben fiir die .Einfuhr in  das besetzte Gebiet nicht 
zu entrichten, vorausgesetzt, daft sie m it einem Ur- 
sprungszeugnis und m it einer von den deutsehen Be- 
hórden ausgestellten Beselieinigung iiber die Bezahlung 
der Zoile versehen sind.

Die Waren, welche aus dem besetzten Gebiet im Durch’ 
gangsverkehr nach einem anderen Lande ais Deutschland 
befordert werden, oder welche in einem Hafen de3 unbe
setzten Deutsclilands nach dem Ausland verschifft werden 
sollen, miissen bei der Ausfuhr aUs dem besetzten Gebiet 
dieselben Ausfuhrzolle und Abgaben entrichten, welche sie 
nach den gegenwartig in K raft befindlichen Tarifen und 
Bestimmungen an der auGern Grenze des nichtbesetzten 
Deutsclilands entrichten miiftten.

Artikel 7. Y e r k e l i r  a u f  d e m  R h e i n .
a) Die Waren, welche aus dem besetzten oder dem 

unbesetzten Gebiet auf dcm Rhein nach einem anderen 
Lande ais Deutschland befordert werden, diirfen aus dem 
besetzten Gebiet nur ausgefuhrt werden, wenn fiir sie 
dort die Ausfuhrzolle und Abgaben entrichtet worden 
sind, welche in den gegenwartig in K raft befindlichen 
deutsehen Bestimmungen vorgesehen sind.

b) Die Waren, welche aus dem unbesetzten Deutsch
land auf dem Rhein nach einem anderen Ort des  unbesetzten 
Deutsclilands befordert w’erden, miissen bei der x\usfuhr 
aus dem besetzte»n Gebiet die im Artikel 4 fiir zoll- 
freie Guter vorgesehene statistisehe Gebiilir entrichten. 
d. h. eine Mark fiir jedes Stuckgut, Tonne, Kubikmeter 
oder jedes Stuck Vieh.
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Artikel 8. Z o 11 k o m i t  e o.
(Comitć directeure dos douanes, the customs managing 

board.)
Es wird ein Organ geschaffcn m it der Bczeichnung 

Zollkomitee, das von der Bheinlandkommission mit der 
Ausfuhrung dieser Verordnung beauftragt wird. Dieses 
Komitee kann im Balimen dieser Yerordnung Ausfiih- 
rungs- und Auslegungsbestimmungen erlassen.

Das Zollkomitee wird von der Bheinlandkommission 
mit der Lcitung des Zolldienstes im besetzten Gebiet be- 
auftragt. Auf Grund dessen liat das Zollkomitee Bcfehls- 
gewalt iiber das gesamte alliierte und deutsche Zoll- 
pcrsonal.

Artikel 9. A n w e n d u n g  d e r  d e u t s c h e n  G e 
s e t z  o u n d  V e r o r d n u n g e n .

Dio zurzcit in K raft befindlichen deutschen Gesetzo 
und Yerordnungen iiber die Zoile bleiben im besetzton .. 
Gebiet anwendbar, soweit sio nicht im Widerspruch stelien 
mit den Verordnungen der Bheinlandkommission oder den 
Ausfuhrungs- oder Auslegungsbestimmungen, welclie von 
dem Zollkomitee zu dieser Yerordnung erlassen werden. 
Sio finden in der gleichen Weise Anwendung auf dio 
neue Zollinie.

Artikel 10. S t r a f  en.
Wer eino Zuwiderhandlung gegen diese Yerordnung 

oder gegen eine auf Grund dieser Yerordnung vom Zoll
komitee erlassene Ausfuhrungs- oder Auslegungsbestim- 
mung oder gegen eine deutsche Zollbestimmung begeht, 
wird mit einer Geldsfcrafe bis zu 500 000 Jh und mit Ge- 
fiingnis bis zu fiinf Jaliren oder mit einer dieser beiden 
Strafen bestraft. Das Gericht kann auBerdem die ^Ein- 
ziehung der ycrbotswidrig ein- oder ausgefuhrten W aren 
aussprechen.

Artikel 11. V o r  b e h  a l t  s p  a te . r  e r
A e n d e r u n g e n .

Dio Blieinlandkommission beliiilt sich das Recht vor, 
die Bestimmungen iiber die an den Grenzen des besetzten 
Gebiets fUr Einfuhr, Ausfuhr oder Durchgangsverkehr 
zu erliebenden Zollo und Abgabeń dureh einfache E nt
scheidung zu andern.

Artikel 12. A u s n a h m e n.
Die Bestimmungen der Verordnung 72 werden dureh 

diese Verordnung nicht bcriilirt. Die in  joner Yerordnung 
vorgesehenen Ausnahmen gelten auch fiir die im Ar
tikel 2 bezeichnete Zollinie, und zwar unter densolben 
Bedingungen, wie sie in Yerordnung 72 yorgesehen sind.

Artikel 13.
Diese Verordnung tr i t t  am 20. April 1921 in Kraft.
C o b i  e n  z, 8. April 1921.

I n t e r  a l l i i e r t e  B l i e i n l a n d k o m m i s s i o n .

Verordnung 82 betreffend Einrichtung einer Sonder- 
regelung der Ein- und Ausfuhr ftir das besetzte Gebiet.

In  Ausfuhrung der Beschliissc der Londoner Kon- 
ferenz vom 7. Marz 1921 und der zu diesem Zweek von 
den verbundeten Begierungen ermiichtigten Botscliafter- 
konferenz vom 2. April 1921 yerordnet die Interalliierte 
Bheinlandkommission:

Artikel 1.
Der Verkehr von Waren, die fiir das besetzte Gebiet 

bestimmt sind, oder dio aus ihm kommen, unterliegt 
sowohl an der AuGengrenze der besetzten Gebiete ais 
auch an der auf Grund dos Artikels 2 der Verordnung 81 
errichtetcn Zollinie den Beschrankungen, die gegenwsirtig 
auf Grund der deutschen Gesetze und Verordnungen 
in K raft sind.

Die Interalliierte Bheinlandkommission beliiilt sich 
das Becht vor, dureh einfache Anordnungen die be- 
stehende Begelung in der ih r angebracht erscheinenden 
Weise zu andern.

Artikel 2.
Das Wirtschaftskomitee der Interalliierten Bhein

landkommission iibernimmt die Obcrleitung der Dienst- 
stelle fiir E in- und Ausfuhrbewilligung. Ihm unterr 
steht sowohl das deutsche wie das alliierte Personal dieser 
Dienststelle.

Artikol 3.
Die Dienststelle fiir Ueberwachung der Ein- und 

Ausfuhr wird dem Zollkomitee unterstellt, welchem ̂ die 
Unterdruckung von Zuwiderhandlungen gegen die Ein
fuhr- und Ausfuhrbestimmungen obliegt.

Artikel 4.
Wer dieser Verordnung oder den Bestimmungen iiber 

die Begelung der Ein- und Ausfuhr zuwiderhandelt, wird 
mit einer Geldstrafe von nicht mehr ais 500 000 M  und 
mit Gefiingnis bis zu fiinf Jahren oder mit einer diesor 
beiden Strafen bestraft. Daneben kann die Bcsehlag- 
naluno der verbotswidrig eingefuhrten oder ausgefiihrten 
Waren ausgesprochen werden.

Artikel 5.
Diese Yerordnung tr itt am 20. 1921 in Kraft.
Fur dio Einfuhr und Ausfuhr iiber die oben er- 

walinte neue Zollinie sind Bowilligungcn erst vom
10.’ Mai d. J . ab erforderlieh.

C o b l e n z ,  8. April 1921.
I n t e r a l l i i e r t e  B h e i n l a n d k o m m i s s i o n .

Ordonnance 81 orgsnisant le Rćgime Douanier des 
Territoires Occupśs.

L a Ilau te  Commission Interallićc des Territoires 
Rhenans, en csecution des decisions prises par la Con- 
ference des Gouvernemcnts Allies h. Londres, le 7 Mars
1921 et par la Confćrence des Ambassadeurs, deleguóe 
a cet effet par les Gouverncmcnts Allies le 2 A rril 1921, 
ordonne:

Articlo 1 « , F ro n t ie r e  O o c id en ta le .
Les marchandises importćes en Territoire Occupć 

par la frontiere Ouest ou par le Rhin et proyenant d’autres 
pays que 1’Allemagne non Occupeo, de nieme que les 
marchandises proyenant des Territoires Occupes cx- 
portees yers d’autrcs pays quo l ’AUcmagne non Oceupec, 
par la frontiere Ouest ou par le Rhin sont soumises au 
paiement des droits et taxes d’importation et d’expor- 
tation prevus par les tarifs et reglements allemands ac- 
tuellement en yigueur.

Article 2. F ro n t id re  O rie n ta le . T racę .
II est constitue a  l’Est des Territoires Oceupes une 

ligne douaniere dont le tracć generał, sujet a  modifica- 
tions ulterieurcs decidees par ordres de la H aute Com
mission, est actuellement ćtabli, du Nord au Sud, de la 
maniero suiyantc: .

1 Le Rhin depuis son entree on Hollande )usqu a 
la hauteur de Lohausen (Nord do Dusseldorf), y compris 
les ports de Schwelgern, R uhrort et Duisbourg.

2. Une tete de pont autour de Dusseldorf, jalonnee 
par Lohausen, Ratingen, E st d Ilubbelrath ot Est 
d ’Erkrath.

3. La tete de pont de Cologne.
4 Le Rhin entre los deus tetes.de pont de Cologne 

et Coblence.
5 Les tetes do pont de Coblence et Mayence reunics 

entre Diez et Waldsdorf, en suivant les limites Nord-Est 
des Cerclos de Diez et de Langenschwalbach.

C. Le Rhin, do la tete dc pont dc Mayence a la 
frontiere alsacienne.

Le tracę detaille de eette ligne douaniere sera de- 
terminć par la Haute Commission.

Article 3. F ro n t ie re  O rie n ta le . Ta r i f s  d ’im p o r- 
ta t io n .

Les marchandises importćes dans les Territoires 
Occupes par la ligne douantóro definie a. l ’Article 2 ći-
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dessus seront sous reserye des exccptions preyues ei- 
apres, soumises au paiement de droits de douane ćgaux 

25 '%  des droits imposes par le tarif allemand° des 
douanes actuellement en vigut nr, decomptes au tarif or, 
selon la pratique suivie jusqu’a present.

Article 4. F ro n t ie r c  O rie n ta le . T a r if s  dc  s o r tie .
Les marchandises exportćes des territoires occupes 

par la ligne do aniere definie a 1’article 2 seront, sous 
reserye des exeeptions prevues ci-apres, soumises au 
paiement de droits de sortie. Ces droits seront egaux 
a ceux prevus au tarif douanier allemand actuellement 
en yigueur a  1 entree des marchandises en Allemagne, 
mais decomptes au tarif mark papier.

Pour les marchandises qui, dapres le tarif allemand, 
sont admises en franchise de droits, il sera peręu a la 
sortie des Territoires Oceupes un droit de statistiąue de 
1 mark papier par colis, tonne, metre cube o u tete de 
bótail.

1 our les matióres colorantes synthćtiques e t les 
produits chimiques pharmaceutiques exportes par la 
ligno douanicre definie a  1’article 2, il sera preleyć des 
taxes et- droits a rexportation ćgaux a ceux actuellement 
peręus pour les mćmes marchandises exportees par la 
frontierc Ouest des Territoires Oceupes. Une listę des dits 
produits sera publiec ultericurement.

Article 5. T ra n s i t  in te rn a t io n a l .
, Lcs marchandises yenant d’un pays etranger a

1 Ałlemagne et se rendant dans un autre pays etranger 
5v PAUemagne en transitant par les Territoires Occupćs, 
auront le benćfice intćgral des facilites accordees habi- 
tucllement aux transports internationaux, c’est-a-dire 
que, sous la condition d’observcr les.regles de transit, 
elles seront exonerćes de tous droits tan t a 1’entrće qu’i  
la sortie des Territoires Oceupes.

Article fi. T ra n s i t  in te r ie u r .
a) I r a f i e  a t r a y e r s  les T e r r i to i r e s  Occ u pć s  a 
d e s t in a t io n  des te r r i t o i r e s  non  o ccu p es  ou  en

p ro v e n a n c e  de ceux -c i. 
ł •̂ cs marchandises en proyenanee d ’un pays etranger 

a  1 Allemagne, trayersant les Territoires Occupes pour se 
rendre en Allemagne nón Occupćc, aequittent a la fron
tiero Ouest les mćmes droits que si elles etaient destinees 
aux Territoires Occupes. Ces marchandises ne seront 
soumises aaucun droit aleur sortie des Territcires Occupes.

Lcs marchandises en proyenanee de 1’Allemagne non 
Occupee transitant par les Territoires ccupes pour se 
ren.ire dans un pays etranger a  1’AUemagne, acquittent 
a la sortie des Territoires ccupes lestaxes a l ’exportation 
preyues par les lois e t reglements aUemands. Sous con
dition d’observer Jcs regles du transit pendant la trayersee 
des Territoires Occupes, elles seront exemjitcs de tous 
droits d ’entree en Territoire Occupe.

b) T ra f ie  a t r a y e r s  les T e r r i to i r e s  n o n  O ccupćs 
a d e s t in a t io n  ou en p ro y e n a n e e  des T e r r i to i r e s

O ceupes.
. . l „ LcS marchandLses Provenant d ’un pays etranger a
1 Allemagne e t trayersant PAUemagne non Occupee a 
destination des Territoires Occupes, n’ont pas a acquitter 
les droits d ’entree en Territoire ccupe, pourvu qu’elles 
soient munies d ’,un certificat (1’origine et du reęu des 
droits de douane deUyre par les Autoritćs allemandes 

Lcs marchandises proyenant des Territoires Occupes 
et destinees a  l ’un des pays etrangers a  PAUemagne ou 
deyant etre embarquecs k destination de 1’ćtranger dans 
un port allemand des Territoires non Occupes, acquittont 
a la sortie des Territoires Occupes les taxes et droits a 

exp.irtation qu’elles auraient a payer a la frontićre 
exterieure de PAUemagne non Occupee, d’apres les tarifs 
e t reglements aUemands actuellement en yigueur.

Article 7. T ra f ie  p a r  la y o ie  du  R h in .
a) Les marchandises proyenant des Territoires Occu

pes ou des Territoires non t ccupes em pruntant la yoie du 
Pour se rendre dans un pays etranger a PAUemagne,

ne pourront quitter les Territoires Occupes qu’aprćs y 
ayoir acquitte les tases et droits a Pexportation.

b) Les marchandises trayersant les Territoires Occupes 
et em pruntant la yoie du Rhin poui se rendre d ’un endroit 
des Territoires non Occupćs a un autre situe Paiem ent en 
Territoire non < ccupe, aoquitteront a la sortte des terri- 
toires occupćs les droits de statistique prćyus a 1’article 4 
pour les marchandises exemptes de droit, c’est-a-dire 
un mark papier par colis, tonne, m etre cube ou tete de 
bćtaiL

Article 8. C o m itć  D ire c te u r  des D ouanes.
II est constitue un organisme denomme Comite- 

Directeur des Douanes charge, par delegation de la Haute 
Commission, de l’execution de la presente Ordonnance.
II pourra, dans le cadre de cette Ordonnance, idicter des 
reglements d’appUcation et d’interpretation.

Le Comitć Directeur des Douanes, par delegation de 
la H aute Commission, est charge de la Direction des 
Seryices douaniers en Territoire Occupe. A ce titre, le 
Comitć Directeur des Douanes a autoritć sur tout” le 
personnel tan t allie qu’allemand appartenant a ces 
seryices.

Article 9. A p p l i o a t i o n  d e s  l o i s  e t  r e g l e m e n t s  
a l l e m a n d  e.

Les lois e t reglements relatifs aux douanes, actuclle- 
m ent en vigueur, dcmeureront applicables en Territoire 
Occupe, en ta n t qu’ils ne sont pas contraires aux Or
don nances de la H aute Commission, e t aux reglements 
d application et d ’interp.retation de cette Ordonnance 
ćdictea par le Comite Directeur des Douanes. Ils 8’appli- 
queront de la menie faęon a  la nouvellc ligne douaniere.

Article 10. S a n c tio n s .
Les auteurs d’infraction a la presente Ordonnance et 

aux reglements d’application e t d’interprćtation ćdictśs 
en execution de celle-ci par le Comite Directeur, ainsi 
que les personnes qui se rendront coupables de contra- 
yentions óu de delits en matiere de douaniere seront passi- 
bjes d ’une amende pouvant aller jusqu’a 500 000 Marks et 
d un emprisonnement pouvant aller jusqu’a 5 ans ou de 
1 une de ces deux peines seulement. La saisie des marchan
dises importees ou exportees en fraude pourra en outre 
etre prononeśe.
Article 11. M o d if ic a tio n s  u lte r ie u re s  au  p re sen t 

reg im e.
La H aute Commission se reserye de modifier, par 

une simple dćcision, la reglementation douaniere ainsi 
que les tarifs e t taxes a  appliąuer sur toutes les frontieres 
des Territoires Occupes, en matiere d ’importation, d’ex- 
portation et de transit.

Article 12. E x e m p tio n s .
II n est pas deroge aux dispositions de 1’Ordonnance 

isio. 72. Les exemptions qu’elle stipule s^ p p ^ u e ro n t 
egalement a la ligne douaniere definie a  1’article 2 ci- 
dessus, e t dans les memes conditions.

Article 13.
La presente Ordonnance entrera en yigueur le 20 Ayril 

(1921. b
C o b len ce , le 8 Ayril 1921.

L a  H aute Commission Interallióe.

Ordonnance 82 relative a 1’institution d*un 
regiraa spścial des importations et exportations 

en Territoire Oceupó.
La H aute Commission Interalliee des Territoires 

Tlhen n ;, agissant en execution des decisions prises par 
la Conference deLondres, le7 Mars 1921, e t par la Confe- 
rence des Ambassadeurs, deleguee a cet effet par les 
Gouvernements AUi6s, le 2 Ayril 1921, ordonne:

A rtic le  ler.
Le trafie des marchandises & destination ou en pro* 

venance des Territoires Occupes est soumise, tan t sur 
les frontieres exterieures des Territoires Occupćs que sur
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la ligne douaniere ćtablie par l ’Art. 2 dę 1’Ordonnanco 
No. 81, aux restrictions actuellcment en vigeur d’aprćs 
les lois et reglemcnts allemands.

La Haute Commission .se rćserve d’apporter par 
simples ordres h co regirae telles modifications qu’elle 
jugera convenables.

A r tic le  2.
Le Comitó Economique do la Haute Cottimission est 

chargć do dirigor lo service dos Lioences d’lmportation 
et d’Exportation (Ein- und Ausfuhrbewilligung); son 
autorite s’śtendra sur to u t le porsonnel tan t allemand 
qu’alUe de co servioe.

A rtic lo  3.
Le Serviee do la „Surveillanoe des Iraportations et 

Exportations“ (fur die Ueberwachung der Ein- und Aus
fuhr) passe sous la dirootion du Comitć Directcur des 
Douanes auquel inoombera la repression dos fraudes en 
matiere d’iinportation et d’exportation.

A rtio lo  4.
Les autcurs d’infraotions h. la prćsente Ordonnanco 

et les pcrsonncs qui comm ettront des contraventions ou 
delits en matiere d’importation ot d’exportation seront 
passibles d’uno amendo pouvant aller jusqu’a 500 000 
Marks, et d ’un emprisonncment pouvant aller jusqu’a 
5 ans ou d’une do ces deux peines sculement. La saisio 
des marohandises importóes ou exportćcs en fraude pourra 
en outre etro prononcde.

A rtio le  5.
La prćsente Ordonnanco entrera on vigeur le 20 Avril 

1921.
En co qui concerno les importations et oxportations 

cffect ćes par la nouvolle ligne douaniere ci-dossus 'men-, 
tionnće, les licences no seront exigibles qu’£i la date du 
10 Mai 1921.

C ob lenee , le 8 Avril 1921.
La H aute Commissioh Interalliee.

Ordinance 81 "Regulating the customs Organization 
of the Occupied Territories.

Tho In ter - Allied Rhineland High Commission, 
in pursuance of tho decisions arrived a t by tho 
Conferenco of the Allied Governments held in London on 
the 7th Maroh, 1921, and by the Conferenco of Ambassa- 
dors, empowered for this purposo by tho Allied Govern- 
ments, on tho 2nd April, 1921, horeby orders e3 follows:

Articlo 1. W e s te rn  F ro n tie r .
Goods imported into the Occupied Territories by 

way of the Western Frontier or of the Rhinc from countries 
other than Unoccupied Germany as weil as goods exported 
to countries other than Unoccupied Germany by way 
of the Western Frontier or of the Rhine from the Occupied 
Territories shall respectively bo subject to the same import 
and export duties and fees as are prescribed by the German 
tariffs and regulations a t present in force.

Artiole 2. E a s to rn  F ro n t ie r .
Thero shall bo set up to tho East of tho Occupied 

Territories a customs lino the generał dircction of which 
shall be the following Delimitationsubject to  alteration by 
order of tho High Commission: From North to South:

(1) The Rhine from its entry  into Holland up to 
Lohausen (North of Dusseldorf) including the ports of 
Schwelgern, R uhrort and Duisburg.

(2) A bridgehead around Dusseldorf, bounded by 
Lohausen, Ratingen, and Hubbelrath and Erkrath, both 
inclusive.

(3) Th" Bridgehead ofCologne.
(4) The Rhine between the two Bridgeheads of 

Cologne and Coblenz.
(5) The Bridgeheads of Coblenz and Mainz joined 

between Diez and Walsdorf by following the North 
Eastern boundaries of the 'Kreiso of Diez and Langen- 
3rhwa'bacli.

(6) The Rhine from the Mainz Bridgehead to the 
Alsatian frontier.

The detailed delimitation of such frontier lino shall 
be determined by tho High Commission.

Article 3. E a s te r n  F ro n t ie r .  Im p o r ts .
Goods imported into the Occupied Territories across 

the Customs line dofined in Article 2 hereof shall, subject 
to  tho exceptions hereinafter contained, be liable to  the 
payment of duties equal to  20 of the duties prescribed by 
the German Customs tariff a t present in force calculated 
on a gold basis according to  the practice which has hitherto 
obtained.

Articlo 4. E a s te rn  F ro n t ie r .  E x p o r ts .
Goods exported from the Occupied Territories across 

the Customs line defined in Article 2 hereof shall, subject 
to tho exceptions hereinafter contained, be liable to  the 
payment of export duties equal to tho duties prescribed 
by the Customs tariff a t present in force in respect of 
goods ontering Germany, but calculated in paper marks.

Goods exportcd as aforesaid which, by virtue of the
• foregoing proyision, would be free of export duty shall 

be subject to a registration duty of ono paper mark per 
package, ton, cubic metre or liead of cattlo.

On synthetie colouring m atters and pharmaceutical 
ćhemical products exported as aforesaid there shall be 
paid the export duties and fees a t present collected on 
the same goods when exported across the Western Fron
tier in the Occupied Territories. A list of such products 
will be published hereafter.

Article 5. I n te r n a t io n a l  T ra n s i t .
Goods consigned from a country other than Germany 

to  a country other than Germany by way of the Occupied 
Territories, shall enjoy the same facilities as are usually 
granted to  International consignments, tha t is to say, 
they shall be freed from all duties both on entry into and 
departure from tho Occupied Territories, subject to 
compliance with all transit regulations.

Article G. I n t e r n a l  T ra n s i t .
(a) T ra ff ic  a c ro s s  th e  O ccup ied  T e r r i to r ie s  of 
goods c o n sig n ed  to  or f r om th o  U n o ccu p ied

T e r r i to r ie s .
Goods coming from a country other than Germany and 

Crossing the Occupied Territories in transit to Unoccupied 
Germany shall be liable on C ro s s in g  the Western frontier 
to  the payment of the same duties as would be payable 
if they wero consigned to  tho Occupied Territories.

Goods coming from Unoccupied Germany in transit 
to  a country other than Germany by way of the Occupied 
Territories, shall be liable on their departure from tho 
Occupied Territories to  the payment. of the export duties 
and fees prescribed by German Laws and regulations. 
They shall be esem pt from all im port duties into tho 
Occupied Territories, subject to  compliance with the 
transit regulations during transit through the Occupied 
Territories.

(b) T ra ff io  ac ro ss  U n o ccu p ied  T e r r i to r ie s  of 
goods co n sig n ed  to  o r from  th e  O ccu p ied  T e r r i 

to r ie s .
Goods coming from a country other than Germany 

in transit to the Occupied Territories by way of Unoccupied 
Germany, shall bo exempt from im port duties on their 
entry into the Occupied Territories on production of a 
certittcate of origin and a receipt for payment of customs 
duty delivered by the German Authorities.

Goods coming from the Occupied Territories in transit 
to  a  country other than Unoccupied Germany, or intended 
to be laden in a German port in the Unoccupied Terri
tories and shipped to  a Foreign port, shall be subject to 
the payment on their departure from the Occupied Terri
tories of the Export duties and fees which would be payable 
on tho exterior frontier of Unoccupied Germany in accor- 
dance with tho German scalę and regulations a t  present 
in force.
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Articlc 7. Tr a f f i c  on t h e  R h in e .
(a) Goods coming from the Occupied Tcrritories or 

from tho Unoccupied Tcrritories in transit to  a country 
other than Germany and carried by way of the Rhine, 
shall on departure from the Occupied Tcrritories be subjcct 
to  tho payment of the samo cxport duties and fees as aro 
prescribed by the German regulations a t  present in force

(b) Goods consigned from one part of the Unoccupied 
Tcrritories to another part of tho Unoccupied Tcrritories 
and carried through the Occupied Tcrritories by way of 
the Rhine, shall on departure from the Occupied Terri- 
tories bo liable to  the payment of tho registration duty 
proyidcd by Articlc 4 in rcspect of goods excmpt from 
duty, th a t is to  say, one paper Mark per package, ton, 
cubic metro or head of cattlc.

Articlc 8. C ustom s M an ag in g  B oard .
Therc is hereby constitutcd a body entitled „The 

Customs Managing Board“ and ch,arged by delegation of 
tho High Commission with the carrying into effect of tho 
present Ordinance. I t  inay, within the limits of the 
present Ordinance, issue regulations for the application 
and interpretation thercof.

The said Customs Managing Board is charged by dele
gation of the High Commission with tho control of tho 
Customs services in the Occupied Tcrritories. In this 
capa city it shall have authority over all the personnel both 
Allied and German belonging to such scrvices.

Article 9. A p p lic a t io n  of G erm an  L aw s a n d  R egu - 
la t io n s .

All tho German customs laws and regulations now
in force shall cohtinue to bo applied in the Occupied 
Tcrritories in so far as.thcy shall not be inconsistcnt with 
the Ordinances of the High Commission and the above 
mentioned regulations of tho Customs Managing Board. 
They shall bo similarly applied on the new Customs linc.

Articlo 10. P o n a lt ie s .
Any persón committing an offcnce against the present 

Ordinance or against tho above mentioned regulations of 
the Customs Managing Board or against tho German 
Customs Regulations shall be liable to a fine no t exceeding 
500 000 Marks or to imprisonment for a term not cscee- 
ding five years or to  both such fino and imprisonment. 
The Court m ay also order the confiscation of any goods 
unlawfully imported or exported.

Articlc 11. R e s e ry a t io n  of r ig h t  to  a lte r .
Tho High Commission reserves the right to alter 

by simplc decision the Customs Regulations and the 
duties and fees to  be applied on all tho frontiers of tho 
Occupied Tcrritories in respect of goods imported, exported, 
or in transit.

Article 12. E x e m p tio n s .
The provisions of Ordinance 72 shall no t bo affected 

by the present Ordinance and the exemptions therein 
containcd shall bo applied to  the Customs lino referred 
to in Article 2 hercof subject to the same conditions as are 
contained in the said Ordinance.

Article 13.
This Ordinance shall become opcrativc as from tho 

20th day of April, 1921.
C ó b len z , this eight day of April 1921.

T he I n te r a l l ie d  H ig h  C om m ission .

Ordinance 82 Regarding the Establishment in the 
Occupied Territories of Special Regulations forlm ports 

and Exports.

Tho Interallied Rhin^Isril High Commission in 
pursuance of a decision arrived a t  by the Conferenco 
of theAllied Govemments held in London on the 7th March, 
1921, and by tho Conferenco of Ambassadors, empowered 
for this purpose by tho Allied Goyernments, on the 
2nd April 1921, hereby orders as follows:

Article 1.

The movement of goods into and out of the Occupied 
Tcrritories shall be subject to the restrictions now in forco 
by yirtue of the German laws and regulations as weil’on 
the exterior frontiers of the Occupied lerritories as on the 
Customs line established by Article 2 of Ordinance Nr. 81.

The High Commission m ay byorder modify the 
system now in forco in such manner as it may think fit.

Article 2.
The Economic Committee of the High Commission 

shall control tho Departm ent for Im port and Bxport 
Licences (Ein- und Ausfuhibewilligung) and its authority 
shall extend to both the Allied and German personnel 
employed by this Department.

Articlo 3.
Tbo Customs Managing Board shall control the 

German Departm ent for the Supervision of Imports and 
Exports (fiir die Ueberwachung der Ein- und Ausfuhr) 
and shall havc tho duty of preyenting breaches of the 
Im port and Export Regulations.

Article 4.
Any person committing an offence against the present 

Ordinance or'against the Im port and Export Regulations 
shall be liable to  a fine no t exceeding 500 000 marks or to 
imprisonment for a term not exceeding fivo years or to 
both such fino and imprisonment. The Court may also 
order the confiscation of any goods unlawfully imported 
or exported.

Articlc 5.
This Ordinance shall become operative as from the 

twentieth day of April 1921 proyided tha t no licence shall 
be reąuired for any goods imported or exported across 
the above-mentioned new customs line beforo the tenth 
day of May 1921.

Coblenz, this cighth day of April 1921.
T he I n t e r a l l i e d  H ig h  C om m ission.

B iicherschau.
I l a n d b u c h  der E l e k t r i z i t a t  und des M ag n e

t i s m u s .  In 5 Bdn. Bearb. yon Prof. Dr. 
F . Auerbach, Jena [u. a.]. Hrsg. von Prof. 
Dr. L. G r a e t z .  Leipzig: Jo lann  Ambrosius 
Bartli. 4 °  (8°).

Bd. 4. Magnetismus und Elekt romagnetis- 
mus. Mit 685 Abb. ira Texfc. 1920. (X, 13GOS.) 
Geb. 156 J l .

Der vorlicgcndo yicrte Band des Graetzschen Hand- 
buches ist ais zweiter der ganzen Folgę erschicnen; wegen 
der allgemeinen Bemerkungen, die fiir das Gesamtwcrk
zu gelten haben, sei yerwiesen auf die Bosprechung des
ersten Bandes1), die beziiglieh dieses yierten Bandes je-
doch noch dahin zu ergiinzen ist, dali dio yerarbeiteto
Literatur, mit- w-enigen Ausnahmen, bis in dio letzte Zeit 
bcriicksiehtigt ist und dadurch die Brauclibarkcit des 
Buches ais Naehschlagewerk wesentlich gewonnen hat.

Man wird der im Vorwort ausgesprochenen Meinung 
des Hcrausgebers nur durchaus zustimmen konnen, dali 
dieser Band die jetzt Yollstiindigste und umfassendste 
Darlegung allor Erseheinungen des Magnetismus, Elek- 
tromagnetismus und der Elektrodynamik bietet, mit Aus- 
schluB allerdings der rein technischen Teilo dieser Gc- 
bietc, die natiirlich schon ihres groBen Umfangs wegen, 
aber auch mit yoller saehlicher Berechtigung hier nieht 
beriieksichtigt werden konnten. Im  einzelnen behandeln 
A u e r  b a c h - J e n a  den Magnetismus im allgemeinen, 
den Magnetismus der yersehiedenen Stoffe, den Erd- 
magnetismus und den Elektromagnetismus, V o i g 
Gottingen dic Magnetooptik und D i e s s e l h o r s t . -

S t. u. E . 1919, 9; O kt., S. 1230.
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Braunschweig dio Elektrodynamik, dessen Artikol ein be- 
sonderer Abschnitt zur Einfiihrung in die Vektorrechnung 
vorangestellt ist, der ais selbstiindiges kurzes und hiib- 
sclićs Lehrbuch dieses Teils der Mathematik geltcn kann.
— Die vier von Auerbach bearbeiteten Abschnitto geben 
ein yollstiindigos und ubersichtliches Bild dos heutigen 
Standc? der cxperlmentellen und theoret-schen Lelire 
vom M::gnet!smus, ungefahr in dorselbon A rt der Dar- 
sfellung wie iu den einschlagigen .Teilen de3 Wiukpl- 
mannschen Handbuchos der Pliysik, solbstverstandlich 
jedoch orweitert und crgiinzt dureli die Beriicksichti- 
gung der vielerlei soitdein hier erziolton Fortsehritte. 
Besonders fessein diirften den Praktiker dic Unter- 
abschnitts iiber dio magnotischen Mossungen und uber 
dio experimentelie Durchforschung der magnetischen In- 
duktion und hier wiederum dio fiir dio Elektrotechnik 
wichtigen Toile, die eino oing?h?nde Darstellung der 
Remancnz und Ilysterese sowie der magnetischon Kreiso 
und Folder geben. Fiir don Thooretikor soi aus dcm 
reichen Inhalt nur auf dio hier zum erstonmal im Zu- 
sammcidiang gegebene Darstellung der Molekular- 
theorio dos Magni-tismus hingewiesen. —- Dio Magneto- 
optik von Vo!gt echlieBt im wesentliehon aft den Inhalt 
des bekannten L?hrbuthes dioses Yerlasscrs an und ist 
domgemśili infolgo der in den letzten Jahren erfolgtcn 
Entwieklung der Quantonthoorie des Atoms in yielen 
ihrer theoretischen Teile vcraltet; n ich t beriihrt werdon 
davon natiirllch die Daritellung des ge?amten Beobach- 
tungsmatorials und alle jeno Toile der Theorio, in denen 
ein Ersatz der klassisch-clcktrodynamisclien Vorstol- 
lungon noch nicht durchgefuhrt ist, soweit nicht iiber
haupt dic fiir Vo'gt kennzoiehncndo phanomenologischc 
Auffassung der Sachlage namontlich auch vom gesehicht- 
lichen Standpunkt aus dauornd ihren W ert behalten wird.
— Im leizten Abschnitt endlich gibt Dies;olhorst oino 
eingehendo und durchaus originolle Behandlung der 
Elektrodynamik, dio vor allem dureh die einheitliehe 
formale Gestaltung bemerkenswert ist. Fiir den mit 
den yektoranalytisehen Reclienarten nieht Yertrauien 
zuniiclist nicht ganz leicht zu lesen, fesselt dieser 
Abschnitt bei eingehenderom Studium den Leser mehr 
und mehr und diirfto von neuem zeigen, daB die 
dor Elektrodynamik angemesseno mathematischo Aus- 
druckswoise dio dureh Vektorcn ist. Was im ersten Band 
von Abrahams bekannter Theorio der Elektrizitiit in 
grofien Ziigen vorgezeichnet ist, ist nun hier im einzelnen. 
durchgcfiihrt und damit zugleioh ein Lehrbuch der  Elek
trodynamik geschaffcn, das aueh vom padagogisehen 
Standpunkte aus beachtenswert ist. Dem rein theo
retischen H aupttcil ist auGer der bereits genannton Ein- 
fiihrung in  dio Vektorrechnung (mit EinscliluG der Ten
sor- und Affinorreehnung) ein kurzer Abschnitt iiber 
dic expcrimcntellen Grundlagen der Elektrodynamik vor- 
ausgeschickt.

Greifswald. R - Scelitjer.

B e y s c h l a g ,  R u dolf, D ip lo m -B e rg in g c n ie u r : 
N eue und a lte  W e g e  der B r a u n k o l i l e n -  
und S & l i i e f e r - Y e r s c h w e l u n g .  2 . ,  er w. 
A ufl. der „ E n tw ie k lu n g  der S ch w elin d u str ie11. 
M it 5 0  T ex ta b b . B e r l in : W ilh e lm  E rn st & Sohn  
1 9 2 0 . (V III , 1 6 5  S .) 8 ° . 2 8  JL

Ein Bergmann hat das Wort, und das ist er- 
freulich, denn or kann uns am besten sagon, ob es sieli 
lohnt, die Versehwelung zum Zwceko der Oelgewinnung 
ais Yolkswirtschaftlicho Aufg^be ins Augo zu fassen, 
und ob es moglich ist, uns dureh dio Erzeugnisse der 
Verschwe'.ung vom amerikanisehen Mineralol unabhangig 
zu machen. Beyschlags Antwort lautot yollbejahend und 
behandelt ausfiihrlich dio geologisehon Verhiiltnsise. In  
Deutsehland findon eich Schiefergesteine genug, um den 
Oelbedarf Deutschlands fur Jahrhunderto zu decken. 
Das Braunschweigsche Vorkommen allein wiirde fiir 20 
bis. 30 Jahro ausreichen. Danebon wurden die Boh- 
braunkohlen, dio zurzeit fur industrielle Feuerungen 
Yerwendung finden (40 Millionen t) , allein ausreichen.

um den deutschen Oelbedarf zu deokon, wenn man sie 
yersehwelte und den Urteer auf Ocle von Mineralol- 
charakter verarbeitoto.

Beyschlag behandelt eingehend die Schwelanlagen 
dos In - und Auslandes, dor Vergangcnheit und Gcgen- 
wart, und die zugehorigen Ofenbauarton. Ein boson- 
dores Kapitel widmet er der Rohbraunkohlo und wiirdigt 
technisch die verschiedenen Moglichkeiteii der Yerschwo- 
luiig. E r - zieht einen eingehenden Vergleich zwischen 
der Brikettherstellung und ihren gewaitigen Warmeyer- 
lusten und kommt zu dem SehluG, dafi nur oin Zehntcl 
mehr Halbkoks aufgowendet zu worden braucht, um 
neben der Trocknung auch die Verschwelung durehzu- 
fiihron. Das Buch bringt eine Beschreibung der ver- 
schiedenen Śchwelapparate, die allordings keinon An- 
spruch auf VoUstiindigkeit macht. Dio Zusammcnstel- 
lung wird vor allem dureli eino Wertung und kritische 
Beleuchtung der yerschiedenen Yerfahren wcrtvoll und 
anregend, liat den Yerfasser selbst auch scheinbar zu 
Keukonstruktionen angeregt, dio aber leider nicht ver- 
rateu werden. Dic Darstellung fiihrt zu dom Schlusse, 
dali an einon Sohwelajjparat siebon Forderungen ge- 
stellt werden miissen, damit er einwandfrei und giinstig 
arbeitet: 1. jUassondurchsatz bei Dauerbetrieb; 2. diinne 
Schutthoho; 3. gleichmiiGig steigende Erwiirmung dos 
Scliwelgutes; 4. unmittolbaro und schnelle Ableitung der 
Sehwefgaso aus den Iintstehungszonen; 5. yollstiindige 
Entschwe’.ung olmo Vernichtung von Brennstoff; 6. un
mittelbare Erwiirmung des Scliwelgutes; 7. stśindige Be- 
wegung des Scliwelgutes.

Aufier den eigontlichon Schwelapparaten bcsehroibt 
der Yerfasser ausfiihrlich dio Gaserzeuger mit Gewin
nung der Nobenorzeugnisse, vor allem die yerungiucktoii 
Yersuche der Generator-A.-G., und kommt zu dom un- 
berechtigten Schlufi, dali dio Vergasung im Gaserzeuger 
mit Gewinnung der Nebenorzeugnisse fiir Rphbraunkohle 
nicht in Betracht koinme. Die Erfahrungen der letzten 
Zeit haben gclehrt, dali oino soleho Vergasung-in Fest- 
rost- wie Drelirostgasorzcugern mit Urteergewinnung 
gut moglich und wirtschaftlich ist. Aber trotz dieses 
Irrtums? dom jedo Behandlung noch im Flufi befind- 
licher Fragen leicht ausgosetzt ist, bloibt das Buch eino 
empfohlenswerte Uoborsicht und WUrdigung, obwohl sie 
auf Yollstiindigkoit keinon Anspruch macht. Es^ist zu 
wunsclien, daG bald einmal ein Chemiker das l rtocr- 
gobiet in iihnlipher Weise kritisch beleuehtet.

S ipt.-Silfl. G- Bulle.

H e r m a n n ,  Hugo, D r., em. P riva tdozen t an dor 
T eeh n . Hoelischule W ien, P rofessor an derF ach- 
schule fu r K eram ik in Teplitz -Schonau: E l e 
m e n t  e der F e u e r u n g s k u n d e .  Mit 2G Abb. 
L eipzig: O tto Spam er 1920. (1 7 8 S .)8 ° . 22,40c/ź.

Das Buch enthalt dio Grundlagen zur Ausfuhrung 
fouerungsfcechnischęr Rechnungen m it zahlreichen Bei- 
spielen. Die Einleitung bildet eine auf dem „łIo l“ -Bcgriff 
aufgebauto Einfiihrung in die Chemie der Verbrehnung 
m it Aufstellung von Stoff- und Warmebilanzen sowie 
Erm ittlung von Heizwerten und Temperaturen. Hierauf 
folgt die Einteilung und Beschreibung der Brennstoffe 
uncl ihr Verhalten in don einzelnen Feuerungsbauarten, 
sowio eino kurze Darstellung der W armeiibertragung 
und der unyollstandigcn Verbrennung. D aran schlicBt 
sich eine Abhandlung iiber Generatorgas und die Ver- 
brennung gasformiger Brennstoffe. In  dieser Aufstellung 
ist alles beruhrt, was fur dio Feuerungskunde in  B etracht
kommt. . , .

Nach dom W ortlaut de=i Vorwortes wendet sich der 
Vcrfasser m it den eindringlichen W ortcn: „Spare mit der 
Kohlc“ , bosonders an den Dampfke3selheizcr, den Topfer, 
den H uttenm ann, den W erkmeister, den Vorarbeiter, den 
Kaufmann und setzt fiir das Studium des Buches kemerlei 
Vorkenntnisse aus der Chemie voraus. Im  allgemeinen 
kann man die Aufgabe, dio sich der Verfasser gestellt hat, 
ais gelungen bezeichnen, obgleich ich der Meinung bin_ 
daB das genauc Yerstandnis der Theorio sowie der Rech_
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nungsbeispiele, soweit cio rein theoretisch sind, dem 
Ungeiibten manche Schwierigkeit bereiten wird. Ander- 
seits bictet gerade der theoretische und spater der ver- 
suchstechnische Teil dem angehenden, etwas besser vor- 
gebildeten Feuerungstechniker zu wenig. Die sehr schóne 
Beschreibung der einleitendcn Grund yersuche werden dem 
Leser, der noch keine ehcmischen Yersuche gesehen hat, 
beim Sei bststudium wahrscheinlich unvcrstandlich bleiben, 
zumal da die Abb. 2 (S. 11) etwas undeutlich w irkt, weil 
die Glocke yollstiindig in das Sperrwasser eintaucht. 
Dagegen is t dieser A bschnitt fiir den vorgeschrittenen 
Feuorungstecliniker ein gutes Hilfsmittel zur Unterriclitung 
der ihm unterstellten Hilfsleute. AnsclilieBend an die 
Atomgewiclitstafel (S. 14) ware eine kurzo Atomtlieorie 
żweckmiiBig gewesen, dereń Verstandnis nach meinen 
Eifahrungcn boi geschiekter Behandlung auch einfachen 
Leutcn keine wesentlichen Schwierigkeiten maclit. An- 
schlieBend an diese Tafli' is t bei den Berechnungcn der 
„Mol“ -Begriff schon yerwendet, aber erst viel spater 
(S. 40) gonauor orklart. Auf die Berechnung des Verlustes 
durch den Rostdurchfali, der in der Begel nur klein ist, 
ist etwas yiel Miihe -perwendet; die Berechnungcn (S. 27 
und 28) sind doch nur angeniihert riehtig, weil der Ver- 
lust durch Flugasche und Flugkoks doch wohl nie beriick- 
sichtigt werden kann. Bei der Beschreibung der Ver- 
brennungsgasanalyse is t gar kein W ert auf die so wichtige 
Sauerstoff bestimmung gclegt, dereń Ergebnis zusammen 
mit der Kohlensaure-Bcstimraung erst ein Urteil iiber die 
Yollkommenheit dor Vorbrennung gestattet. Der Ver- 
fasser begniigt sich m it einem kurzeń Minwcis (S. 89), fiihrt 
aber im Literaturverzeiclinis das Buch von W. Ostwald: 
Beitrage zur grapliischen Feuerungstechnik, 'an, ohne auf 
die darin enthaltenen Schaubilder liinzuweisen, dic.sich 
bei dor -Beurteilung von Verbrennungsga.snnalysen gut 
bowahrt haben und auch den EinfluB des Eisonabbrandes 
in Gluh- und almlichon Oefen sehr cinfaeh borucksichtigen • 
lassen. Bei der Messung yon Tem peraturen halte ich es 
fiir bedenklich, in Ermangelung geniigend langer Tliermo- 
meter, kurze, herauszichbaro Thennometer zu benutzen 
(S. 78). Zum Absaugen von Gasproben sind Glasrohre 
(S. 36) bei niederer Tem peratur zwar zweekmiiBig, jedoeh 
ziehe ich wegen ihrer Zerbrechliehkeit fur Temperaturen 
bis 500° Eisenrohro vor; erst m it beginnendem Gliihen 
des Eisens ergeben sich falsehe Analysen, und dann muB 
man die ebenfalls (S. 36) empfohlenen Porzellan- oder 
Quarzrohre a wenden. Bei der Besprechung der E nt- 
nahme der Gasproben hiitten auoh dio Aspiratoren und 
Pipetton orwahnt werden sollen; ferner fehlen die fiir dic 
laufende Befriebsiiberwachung von Fcuerungcn und Gas- 
orzeugern so wichtigcn selbsttatigen Analysenapparate, 
In der Behandlung des Vorganges im Gaserzeuger yer- 
misse ich eine Anleitung zur Gasan łyse und zur Berech
nung der aus 1 kg Brennstoff entstehenden Gasmenge, 
diesich j aus der Brennstoff-und der GasanalysemitHilfo 
der Kohlenstoffbilanz leieht berechnen laBt,

F. Seuferł.
Ferner sind der Schriftleitung zugegangen:

P e tr a s c h e c k , Wilh., Dr., o. o. Professor an der Mon- 
tanistisehen Hoehschule in Leoben: Die K o h le n la g e r  
und K o h le n b e rg b a u e  in don Nationalstaaten der 
fruheren osterreichiseh-ungarischen Monarchie. (O ester- 
re ic h jT s e h e c h o s lo w a k is e h e  R e p u b l i k ,  t ln g a rn ,  
Ju g o s la w ie n (S . H. S .),K le inpo len (G aliz ień ),ita lie - 
n i s che  und r u m a n i s c h e  G eb ie te .) Ge; 1 >gische, 
kartograpMsehe und wirtschaftliche Uebersichtskarte. 
Wien u. Berlin: Yerlag fur Fachlitcratur, G. m. b. H.,
1920. (Mit 62 S. Text.) .8°. 60 JL

[TJmsehlagt.:] Petrascheck: Die Kohlenlager und 
Kohlenbergbaue Ossterrcieh-Uhgarns und ihre Auf- 
teilung auf die Nationalstaaten.

_ S  Die Kartę zeigt m it Hilfe versehiedener Farben 
die Verbr<itung der yerschiedenen Stein- und Braun- 
kohlennrten im Gebiete der ehemaligen Oesterreiehisch- 
TJngarischen Monarchie, uiid zwar nur die durch Auf- 
schlusse bis jetzt ais wahrscheinlich anzunehmende 
Ausdehnung der Floze. Die Ligę und GroBe der Be
triebe ist durch besondere Bezeichnungen kenntlieh

gemacht, fiir die wichtigeren Kohlengebiete sind Sonder- 
karten angelegt. Genaue Auskunft uber die Forder- 
ziffern gibt der Text, der die Ergebnisse des letzten 
Iriedensjahrcs und des letzten Jahres gemeinsamer 
Wirtschaft nebeneinander ste lit, und zw^ar wesenthch ein- 
gehender ais es die ubliehe amtliche S tatistiktut. Ferner 
sind, um gleichzęitig ein Bild yon den Gewinnungsmog- 
liclikeiten zu geben, bei jedem Reyier Ziffein iiber die 
mutmaBlichen Koldenyorriite hinzugefugt. Die Vor- 
ratsangaben lehnen sich an die Sehatzungen des Inter- 
nationalen Geologen-Kongresses in Toronto an, sir.d aber, 
soweit es sich ais notig erwies, beiichtigt, so:daB das" 
Heft auch in dieser. Hinsicht einen Fortschritt bedeutet. 
Besondere Abschnitte sind der Yerteilung der Kohlen
forderung und -gewinnung auf die auf dem Boden des’ 
ehemaligen Gesamtstaates entstandenen Einzelstaaten 
gewidmet. Fur (das alte) Oesterreich.ist noch ein Yer- 
zęichi,is aller Kohlenfundortc angefugt, in dem auch 
die A rt des Fujides angegeben ist. 3:

P o h le , Ludwig, Prof. Dr.: Die E n t w i e k e l u n g  des 
d e u t s c h e n  W i r t s c h a f t s l e b e n s  im letzten Jahr- 
hundert. Ęjinf Vortrage. 4. Aufl. Leipzig und Berlin: 
B. G. Tcubner 1920. (143 S.) 8°. ICart. 5,60 M.

(Aus N atur und Geisteswclt. Sammlung wissen- 
sehaftlich-gcmeinyerstiindlicherDarstellungen. 57. Band- 
ehen.)

P o rz ig , Curt: Die T e c h n i k  der B u c h e r -  undB ilanz- 
r ev i s i on .  3., verm. Aufl., 8 .—12. Tausend. Stuttgart: 
Muth sche Ycrlagsha-idnnia 1920. (62 S.) 8°. 7,50 Jt. 

Quc l l e nu nd  S tu d ie n . [Hrsg. yom] O s te u ro p a -In s ti-  
t u t i n  Breslau. Leipzig und Berlin: B. G. Teubner. S°.

Abt. 1. R e c h t  und W ir ts c h a f t .
H. 4. G oebel, Otto, Dr., Ordeutlicher Professor 

fiir Yolkswirtschaftsleh e an der Techn. Hoehschule zu 
H annoyer: E n tw ic k lu n g sg a n g  der ru ssisehen
I n d u s t r i e a r b e i te r  bis z ir ersten Rcyolution (1905).
1920. ( I I , 44 S.) ' 3,50 J t und 100 % Teuerungs-
zuschlag.

H. 5. K o h le r , Siegfried, Dr., Hamburg: Die 
ru s s is e h e  I n d u s t r i e a r b e i te r s c h a f t  yon 1905 bis 
1917. 1921. ( \ I I I ,  106 S.) 8 J t und 100 % Teuerungs- 
zuschlag.

Abt. 3. B e rg b au  und H u t t e n k u n d e .
II. 1. F le g e l, K urt, Dr., Bergassessor in Breslau: 

Die wirtschaftliche B e d e u t u n g  der Mont an i ndu-  
s t r ic  Ru Bl a nds  und P o len s  und ihre Wrechsel- 
beziehungen zu Deutsehland. Eingel. m it einem Yorw. 
des Berghauptmanrs Dr. S eh m c isse r zur ELifuhrung 
der Arbcite der Abtt ilung fiir Bergbau und Hiitten- 
kunde des Ośteuropa-Instituts in die Oeffentliclikeit.
1920. (VIII, 101 S.) 5 JC und 100 %  Teu;r ngs- 
zusehlag.

H. 3. B e h re n d , Fritz, D r.,in  Berlin: Die Kupfer -  
und Sehw ef e lerzo  yon O steu ro p a . (Mit Abb.) 1921. 
(V III, 88 S.) 7 J t und 100 % Teuerungszuschlag.

H. 4. M uhlen, v o .. zur, L., Dr.: Die O elsohiefer 
des currpaisehcn R uB lands. (Mit Abb.) 1921. (3 BI.,
31 S.) 3 J t und 100 % Teuerungszuschlag.

R ie d le r , A., Geheimer R3gi?rungsrat Prof. Dr.: Die 
neue T ech n ik . Barlin (SW): Karl Siegismund 1921. 
(153 S.) 8 8 J t ,  geb. 10 J t .

(Die neue Welt. Eine Sammlung gemeinyerstand- 
licher Schriften. Hrsg. yon Professor Dr. AlfredM.mes.)

S ac h se n b e rg , Ewald, ®r.»Qng., Priyatdozent an der 
Technischen Hoehschule Berlin: Kle inschi f f  bau. 
Schiff, Masehi >.o, Propcller, Gewiclite und Montagedaten. 
Berlir : Julius Springer. 4°.

T. 1. Mit 166 Textabb. 1920. (X, 262 S.) 54 J t.
S am m lu n g tec lm isch e rF o rsch u n g se rg cb n isse . Hrsg. 

yon Hans yon  J i ip tn e r ,  H ofrat und o. o. Professor 
an dor Technischen Hoehschule in Wien. Leipzig: 
A rthur Felix. 8°.

Bd. 7. H a n isc h , August, Obsrbaurat Professor: 
Zehn Jahre P o r t la n d z e m e n t-P ru f  ung. Mit 18 Abb.
1920. (31 S.) 5 M.

S au e r, K ., L e itfa d e n  der H u t t e n k u n d e
fiir Masehinentcchniker. ^ lit 81 Textfig. Berlin: Julius 
Springer 1920. (IV, 128 S.) 8°. 9 J t .


