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Der Siem ens - Regeneratiy- Gas - Stdgofen mit Flammenteilung.
Von Oberingenieur Arthur

Der Regenerativ-Gas-StoBofen, der erstmalig im 
Jahre 1912L) beschrieben wurde, hat in

zwischen eine weite Yerbrcitung gefunden. Nach 
dem D. R. P. 226121, das im Jahre 1909 erteilt 
wurde und die Grundlage fiir einen brauchbaren 
Regenerativ-Gas- Sto G ofen bildet * sind bis heute etwa 
120 StoBofen in Europa gebaut worden. Diese Zahl 
ist um so hoher einzuschiitzen, ais der Anschaffungs- 
wert eines Regenerativ-Gas-StoBofens bis zum Jahre 
1916 im allgemeinen zwischen 50 000 und 100 000 M 
betragen hat. NaturgemiiB hat sich die Form des 
Ofens, wie sie im Jahre 1912 veroffentlicht wurde, 
inzwischen wesentlich yerandert. Die wesentłichste 
Yeranderung besteht darin, daB neuerdings bei einem 
groBen Teile von Regenerativ-Gas-StoB5fen der 
Flammenbogen nicht mehr flach liegt, sondern senk- 
recht steht. Hieraus ergibt sich der groBe Vorteil, 
daB eine unbegrenzte Yervielfachung der geteilten 
Flamme moglich ist, was bei w'agerechter Anordnung 
der Flammenbogen nicht ohne weiteres der Fali war. 
Es ergibt sich weiter der Vorteil, daB eine fast doppelt 
so groBe Gasmenge, auf die Flacheneinheit des 
SchweiBherdes bezogen, verbrannt werden kann, a s 
dies bei wagerechter Anordnung moglich war, und 
daB einzelne Stellen des SchweiBherdes, z. B. die 
meist etwas kiihler gehende Ziehseite, starker be- 
heizt werden konnen. Diese stiirkere Beheizung e- 
dingt aber bei der neuen Ofenkonstruktion nicht mehr 
ein entsprechend starkeres Zuriickziehen des um- 
kehrenden Flammenteiles auf Kosten der StoBherd- 
beheizimg, vielmehr tragt sie dazu bei, die durc i 
den StoBherd abziehende Gasmenge zû  vergroBern 
und diesen Ofenteil mit dem durch die neuartige 
Beheizung leistungsfahiger gewordenen SchweiBherd 
besser in Einklang zu bringen. Es leuchtet em, da 
man infolgedessen auf die senkrechte Stellung er 
Flammenbogen nicht mehr yerzichten karm, sobald es 
sich darum handelt, Oefen mit groBer Leistung bei 
geringerer Herdbreite oder sehr breite Oefeu zu en - 
werfen.

Abb. 1 zeigt eine Ausfuhrung des RegeneratiY-Gas- 
StoBofens mit senkreclit stehenden Flammen 
bogen nach dem D. R. P. Nr. 310 598. Wegen c er 
groBen Breite des Herdes sind vier nebenemander- 
liegende.Brenner vorgesehen, wodureh man auc i ier

i )  s t . u. E. 1912, 12. Sept., S. 1519/22.

Sprenger in Berlin-Karlshorst.

sentoecht und nebeneinanderliegende U-formige 
Flammenbogen erhalt. Walirend die Hammen- 
strome beim Austritt aus den Brennern noch einzeln 
erkennbar sind, haben sich dieselben ungefiihr in 
Hohe der Auszielitur so miteinander vereinigt, daB 
nur noch ein Flammenstrom zu erkennen ist, von 

•dem gleichmaBig uber die ganze Herdbreite verteilt 
der groBere Teil durch den StoBherd zur Vorwarmung 
der Blocke weggenommen wird, walirend der kleinere 
Teil fast eine Wendung von 3600 ausf iihrt und durch 
den jeweilig abziehenden Brennerkopf den unter dem 
Ofen liegenden Kammern zugefiihrt wird zwecks 
VorwTarmung von Luft und Gas je nach Bedarf. Der 
Kopf des Ofens ist im allgemeinen dadurch gekenn- 
zeichnet, daB je zwei Luft- und Gasverteihings- 
ziige, senkrecht żur Laugsachse des Ofens liegend, 
vorgesehen sind. Diese Anordnung ermuglicht es 
in sehr einfacher Weise, bei sehr schmalen Oefen 
nur einen Brenner einzubauen, wahrend beispiels- 
weise bei sogenannten Morgan-Oefen etwa 8 bis 
10 Brenner angewandt werden. Dabei ist es nicht 
immer erforderlich, daB die senkrecht zur Ofen- 
langsachse gelagerten Verteilungskanale alle vier 
iiber Hiittenflur liegen, wie dies in Abb. 1 'wieder- 
cregeben ist. Viehnehr konnen genannte Kanale 
auch unter Hiittenflur angeordnet sein, wie z. B. aus 
Abb. 2 ersichtlich. Eine derartige Anordnung ist 
beispielsweise empfehlenswert, wenn die Baulage im 
Walzwerk es zulaBt, daB die Kammern ebenfalls 
rechtwinklig zur Langsachsc des Ofens angeordnet. 
werden. Bei gleiehzeitig geniigend wasserfreier 
Bautiefe konnen, wie aus Abb. 3 ersichtlich, 
an Stelle der vier Kanale die vier Kammern vor- 
gesehen werden, wodureh sich bei gleichzeiti- 
ger Platzersparnis eine bedeutende \erbilligung 
und auch Yereinfachung des Ofens ergibt. Derartig 
gebaute Oefen bediirfen zur Einfiilming der Zusatz- 
luft keinen Ventilator. Der Auftrieb in den hohen 
Kammern wirkt derartig stark, daB der Deckel dei 
Liiftwechselklappe selbst bei groBen Oefen nur 
wenige Zentimeter geoffnet zu werden braucht. Bei 
Oefeń mit flachliegenden Kammern, entsprechend 
der Abb. 1, muB jedoeh mit Geblasewind gearbeitet

WCrtrbeiten die Oefen mit flachliegenden Flammen- 
bo^en nach dem alteren Patent schon recht lieiB, so 
ist°dies von den Oefen der neueren Bauart erst recht
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Abbildung: 1. Rcgenerativ-Gas-Stolk)fcn mit senkrccht atchcndęin Flammenbogen.

zu sagen. Dabei sei darauf hingewiesen, dafi mań 
jedoeh in Bedarfsfiillen naturlich aucli einen kalteren 
Gang mit den Oefen erzielen kann. Bei so heiCem 
Ofenbctrieb und dem heute iiblichen groBen Durch- 
satz derartiger Oefen konnten die bisher meist ver- 
wendetenSandherde im heiBcsten Teil des Ofens nicht 
beibehalten werden. Diese Herde werden seit den 
letzten Jahren ausśclilieBlich aus Magnesitsteinen 
gemauert. Herde aus diesem Materiał sind auBerst 
widerstandsfahig und bedurfen hochstens jahrlich 
einer Ausbesserung, dagegen neigen sie zum Waćhsen. 
Die auf dem M agnesitherd aufgescliweiBte Schlacke 
laBt sich nun in einfachster Weise unter Zuhilfenahme 
saurer FluBmittel entsprechend dem Verfahren nach 
dem D. R. P. Nr. 261830 abschmelzen. Nach den 
bisher vorliegenden Erfahrungen geniigt es, wenn 
dies wochentlich einmal geschieht.

Der beschriebene Ofen nach Abb. 1 wird zweck- 
maBig dort angewandt, wo es sich um die Beheizung 
mit kaltem, insbesondere gereinigtem, wie beispiels- 
weise Hochofen- und Mondgas handelt. Bei Ver- 
wendung yon Hochofengas wird selbst bei 800 WE/m3 
Gas noch volle SchweiBhitze' im Ofen erzielt. Bei 
Oefen mit Mondgas hat sich gezeigt, daB alle Wandę 
auBerst kraftig und dicht ausgefuhrt werden miissen, 
um ein Uebertreten der Gasein falsche Kammern und 
Kanale zu verhindern. Macht also die Verwendung 
von gereinigten Gasen in dieser Beziehung bei Regeue- 
rativofen schon gewisse Vorkehrungen notwendig, so 
ergibt sich daraus weiter, daB Oefen mit Rekupera- 
toren fiir derartige Gase ungeeignet sind, abgesehen 
davou, daB sie keine zufriedenstellenden Tempera- 
turen erreiehen lassen. Stehen heiBe Generatorgase 
zur Yerfugitng, dann kommt zweckmaBig die Bauart

nach Abb. 4 in Anwen
dung. Diese ist dadurch 
gekennzeichnet, daB 
nur die Luft in Kam- 
inern yorgewiirmt wird, 
wahrend das Gas ohiie 
Vorwarmung mit seiner 
Eigenwarme żur Ver- 
brennung gelangt. Die 
Lage der beiden Luft- 
kammern und der bei
den Gaskanale ist 
ebenfalls senkrecht zur 
Liingsachse des Ofens 
gewilhlt. Bei geniigend 
wasserfreier Bautiefe 
baut sich der Ofen, wie 
auch aus der Zeichnung 
ohne weiteres erkenn- 
bar, auBerordentlich 
billig. Beicchnungen 
ergeben, daB die An- 
lagckosten sogar niedri- 
ger sind ais diejehigen 
eines Ofens mit Halb- 
gasfeuerung und Reku- 
peratoren. In Hiitten- 
werken, die eine Gas- 

erzeugeranlage mit Einrichtungen zur Gewinnung 
von Urteer von der Art besitzen, daB die Gase nicht 
vollstandig entteert werden und mit einer Temperatur 
von 200 bis 3000 zum Ofen gelangen, kann die eben 
beschriebene Bauart ebenfalls mit Erfolg angewandt. 
werden. Der heutige Stand der Arbeiten laBt mit 
Sicherheit erkennen, daB die neuen Zweikanmierofen

auch mit kaltem Gas von 20 bis 30°, wie solches aus 
Rohbraunkohlenvergasung.?anlagen gewonnen wird, 
ohne Gasvorwiirmung betrieben werden konnen, 
sofern nicht volle SchweiBhitze im Rollherd yerlangt 
wird. Stelit auf eiuem Hiittenwerk Gas zum Be
triebe yon StoBofen nicht zur Verfiigung, so konnen 
unter Umgehung der Errichtung einer Gaszentrale 
oder der Verłegung von Gasleitungen bedeutender 
Lange die Gaserzeuger ganz in der Nśihe des Ofens 
aufgestellt werden. Abb. 5 zeigt eine derartige An- 
ordnung. Der Einbau der Urteergewinnungsanlage



Abbildung 3. Eegenerativofen mit daruntergebauten Kammern.
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triebe des Gaserzeugers ge
nugt ein einfaches Dampf- 
strahlgcblase unter der 
Yorauśsetzung, daB trók- 
kener Dampf von 8 at 
Spannung zur Yerfiigung 
steht. Im anderen Falle 
muB mit Geblftsewind 
unter Beigabe von Dampf 
gearbeitet werden.

Endlich sei noch dar
auf hingewiesen, daB alle 
Oefen eine parallele Sehal- 
tung der Kammern erinog- 
lichen, d. h. es konnen 
die Schieber hinter den 
Wechselventilen geschlos- 
sęn werden, wahrend nur 
der Schieber am Endo des 
StoBherdes geoffnet bleibt. 
Dann treten Luft und Gas 
durch dio Kammern, er- 
liitzen sich dort, und 
ziehen samtlich durch den

ist in solchen Fallen besonders zu empfemrai, weil 
dann nocli mit geringeren Staubscliwierigkeiten in der 
Anlage zu rechnen ist, der Ofenbetrieb dadureh er- 
leichtert und durch den-Teergewinn die irtsclinft- 
lichkeit der Anlage yerbessert wird. Die Temperatur 
im Ofen wird dadureh nur giinstig beeinfluBt, weil bei 
Urteergewinnung gleichzeitig eine Trocknung des 
Gases erfolgt'. AuBerdem halt sich das Mauerwerk 
besser.

Unter den lieutigen Yerhaltnissen bedarf eine der- 
artig yereinfachte Anlage immerliin noch ein Anlage- 
ltapital, das kleinere Werke manchmal nicht anlegen 
konnen. Fiir solche Falle kommt ein Ofen in Frage 
nacli Abb. 6. An Stelle der Drehrostgaserzeuger smd 
hier verbesserte S iem ens-Schachtgaserzeuger  
direkt an den Ofen angebaut, wodurch eine Ersparnis 
an Anlagekosten gegeniiber der yorbeschriebenen 
Anlage yon 25 bis 35 % erreicht wird. Dabei steht 
eine derartige Anlage der eben beschriebenen in bezug 
auf lu te  in keiner Weise nach. In vielen Fallen hat 
sich sogar gezeigt, daB sie einem Ofen, der nut re i 
rostgaserzeugern zusammenarbeitete, iiberlegen war, 
besonders dann, wenn die Art der zu yergasen en 
Brennstoffe haufig gewechselt wurde und nnnder- 
wertige Kohlen yergast werden muBten. 3Mit c lesem 
Falle ist besonders heute zu rechnen und ist es 
daher wissenswert, daB mit den verbesserten Siemens 
Scliachtgaserzeugern gute Erfahrungen in den ver 
schiedensten Gegenden Deutschlands und bei er 
wendung aller moglichen Brennstoffe gesamme 
wurden. Es konnen in dem Gaserzeuger Rohbraun- 
kohle, Briketts, Steinkohlen und Koks, wie aucii 
Mischungen aus den genannten Brennstoff en vergast 
werden. Ein Mann ist in der Lage, vier bis funt l*as- 
erzeuger zu bedienen. Zum Abschlacken ist ge egen 
ich fiir kurze Zeit eine Hilfe beizustellen. Zuin e_

2. Juni 1921. Siemem-Regmerativ-Oas-StoPofen mit Flammcntcilung.

Abbildung 5. Ofenanlage mit Gaserzeuger.



Mifte Zufuhrrof/gang

'■ m m W *nrurr.
ftutsche

fę ś W ^ i 'M .

752 Stahl und Eisen. Siemens-Regeneralw-Oas-Slopofen m it Flammenlcilung. 41. Jahrg. Nr. 22.

Abbildung 4. Regencrativofen nur fiir Luftvororwttrmung.

SchweiB- und Rollherd ab. Es findet dann also keine 
Flammenteilung statt. Trotzdem laBt sich aber der 
Herd in der ganzen Breite gleichmiiBig beheizen, was 
nach dem friilieren Patent nicht moglich war. Dieses 
Yerfahren empfiehlt sich anzuwenden besonders wah

rend der Pausen, denn wahrend 
der Pause wird eine weniger hohe 
Beheizung des SchweiBherdes 
verlangt, dagegen ist ein Hocli- 
treiben der Temperatur im Vor- 
warmeherd oder StoBherd er- 
wiinseht, um nach der Pause so- 
fort den vollen Betrieb wieder 
aufnehmen zu konnen. Die Gas- 
mengen lassen sich hierzu je 
nach Bedarf regeln und auch 
zum Tempern der Oefen wiih- 
rend der Sonn- und Feiertage 
entsprechend einstellen. Das 
Tempem der Oefen wahrend der 
Feiertage, besonders bei den 
groBen Oefen, mochte ich beson
ders empfehlen, da hiermit sowohl 
in bezugauf denKohlenverbrauch 
ais auch auf die Haltbarkeit der 
Oefen nur die besten Erfahrun- 
gen gemacht wurden. Besonders 
bei groBeu Oefen tritt eine merk- 
liche Verringerung des Kohlen- 
verbrauchs ein, und was die 
Haltbarkeit anbetrifft, kann ich 
mitteileu, daB einige groBere 

StoBofen, die Sonńtage getempert wurden, mehrere 
Jahre im Betrieb bleiben konnten, ohne nenńens- 
werte Reparaturen.

Bei den in den letzten Jahren gebauten Oefen mit 
senkrechten Flanimcnbogen, die meist einer Gas-

Abbildung G. Ofen mit yorgebautem Sicmens-Schachtgaserzeuger.
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zentrale aiigesclilossen- wurden, war in den seltensten 
Fiillen eine yerlilBliche Vorkelirung zum Messen des 
Gasverbrauchs vorgeselien. Nur in einem Falle wurde 
neben einem groBeren BrammenstoBofen eine fiir 
diese Zwecke geeignete Einrichtung geschaffen und 
konnte bei diesem Ofen, dessen Leistung in 12 st, je 
nach Wahl der Brammen, die zwischen 2 und 4 t 
Stuckgewicht schwankten, ein Verbrauch an Mondgas 
von rd. 380 m3 je t eingesetzten Materials festgestellt 
werden. In dieser Zahl einbegriffen sind die Gas- 
mengen, die wahrend der Pausen und Sonntags iiber 
zum Warmhalten des Ofens aufgewandt werden 
mufiten. Die Brammen wurden yollstandig abge- 
schweifit, der Ofen hielt dauernd SchweiBhitze. Aelm- 
lieh giinstige Ergebnisse diirften bisher wohl noch 
mit keiner anderen Bauart erreicht sein und insbe
sondere bestiitigen diese Zahlen die oben gemachte 
Annahme, daB groBe Oefen billiger im Betriebe sind, 
wenn sie Sonntags iiber warm gehalten werden.
' Was die Leistung der Oefen mit Bezug auf die 
Herdflache betrifft, so konnte festgestellt werden, daB 
bei schmalen Oefen mit einer Herdbreite von 1,80 m 
und einer Herdliinge von 14 m und einem Block- 
gewicht von 150 bis 200 kg 1001 in 12 st erreiclibar 
sind, bei Verwendung von Hochofengas und bei Auf- 
rechterhaltung yoller SchweiBhitze im Ofen. Beim 
W arinen von Brammen von 2 bis 5 t Stuckgewicht

konnten bei einem Herd von 3,85 m Breite, 21 ni 
Lange und bei Anwendung von Mondgas mit 
1200 WE/m3 180 bis 2001 in 12 st erreicht werden. ' 
Mit allen anderen Gasarten wird man mindestens 
dasselbe, wenn nicht ein giinstigeres Ergebnis, er- 
reichen konnen. Dic neue Anordnung der im Ofen 
geteilten Regenerativgasflamme gestattet daher den 
Bau fast unbegrenzt groBer StoBofen, erstens deshalb, 
weil man die Oefen jetzt beliebig breit machen kann, 
und zweitens, w*eil die Menge des je Herdeinkeit ver- 
brennbaren Gases hierbei yiel groBer ist ais friiher. 
Deshalb kommt die neue Anordnung dem in der 
Industrie immer deutlicher hemrtretenden Bedarf 
nach groBen Einheiten sehr entgegen.
ur trr s

[Zusammenfassung:

An Hand von Abbildungen und Betriebserfah- 
rungen wird der Siemens-Regenerativ-Gas-StoB- 
ofen mit Flammenteilung und senkrecht stehenden 
U-formigen Flammenbogen eingehend beschrieben, 
auf seine iYnpassungsmoglichkeit an gegebene Ver- 
haltnisse hingewiesen und die Eigenschaften der yer
sehiedenen Bauarten beleuehtet. Daraus ergibt sich, 
daB die neue Ofenart wesentlich dazu beitragen wird, 
die Verwertung minderwertiger Gase unter gleich- 
zeitiger Gewinnung von Nebenerzeugnissen zu 
fordern.

Ueber die Metallurgie des Elektrohochofens.
Yon R. Durrer in Dusseldorf.

Die VerschicdenheitderVorgangeimBlashochofen
und im Elektrohochofen beruhen in der Haupt- 

sache auf dein Umstande, daB in einem Balie zur 
Warmeerzeugung Kohle und Koks, im andern Falle 
Elektrizitat gebrauclit wird, und weiter auf dem Um- 
stande, daB bei Verwendung von. Kohlenstoff ais 
Wiirmeerzeuger Luft eingeblasenwird. BeimBlashoch- 

. ofen wirkt der Kohlenstoff sowohl ais Warmeerzeuger 
wie ais Reduktionsmittel. Die eintretende heiBe Luft 
uinspiilt die Oberflache der im Herd und in der Rast 
befindlichen Koks- bzw. Kohlestiickchen, Kohlen- 
oxyd bildend. Auf diese Weise werden samtliche 
im untern Teile des Ofens befindlichen Koksstiicke, 
sofern sie nicht vom Bade bedeckt werden, yom 
Luftsauerstoff erfaBt und durch Osydation erhitzt. 
Bei richtiger Bemessung des Ofens wird auf diese 
Weise eine ziemlieh gleichmaBige Erhitzung her\ or- 
gerufen. Ein Teil. der yerbrennenden Stiicke wirkt 
direkt reduzierend auf die Oxyde des Erzes ein, 
weicher Vorgang infolge der ziemlieh gleichmaBigen 
Erhitzung iiber den ganzen Ofenquerschnitt hin 
stattfindet.

Anders liegen die Verhaltnisse beim Elektrohoch
ofen. Hier findet die Erhitzung infolge des Strom- 
durchgangs durch die Beschickung statt. Dieser 
Stromdurchgang ist derart, daB der Strom auf seinem 
Wege teilweise von einem Stuckchen zum andern 
springt, teilweise durch die Stuckchen hindurchgeht. 
Die Erhitzung ist demnach eine kombinierte Licht- 
bogen-Widerstandserhitzung. Es diirfte schwer sem,

zahlenmaBig den Anteil dieser beiden Erhitzungsarten 
an der Gesamterhitzung festzustellen, und dies ist 
auch fiir die Vorgange selbst nieht sehr wesentlich. 
Von groBerer Wichtigkeit dagegen ist die Yerteilung 
der Warmeerzeugung iiber den Ofenqucrschnitt hm, 
und zwar ist diese abhiingig von der jeweiligen 
Stromdichte bei sonst gleieher Beschaffenheit der 
Beschickung. Wenn auch gewisse Unterscluede m  
der Beschickung, von denen weiter unten noch ge- 
sprochen wird, im Ofen yorhanden sind, so ist doch 
die ungleiche Stromdichte von grSBerem _ EinfluB 
auf das MaB der Erhitzung. Dic Stromdichte ist 
um die Elektroden herum am starksten und dem
nach auch die Erhitzung am groBten, was durchaus
mit den Beobachtungen iibereinstimmt.

Diese' Yerschiedenheiten in der Warmeerzeugung 
haben naturgemaB einen auBerordentlichen EinfluB 
auf die Yorgange im Ofen; bevor aber auf diese 
eingegangen sei, sei noch ein anderer Unterschied 
zwischen den beiden Verfahren erortert, bedmgt 
durch die yerscliiedenen Gasmengen. Beim Blas- 
hochofen betragt die je Tonne erzeugtcn Iteheisens 
sich bildende Gasmenge etwa 4500 m3, beim Elektro- 
ho di ofen imter sonst gleichen Umstanden etwa 
600 m3 Im ersteren Falle wird demnach, da die 
Gase den Herd des Ofens in beiden Fiillen mit etwa 
.rieicher Temperatur yerlassen, eme unverhaltms- 
maBig groBere Warmemenge nach oben, also nach 
der Rast und dem Sehacht hin, gefiihrt, wo sie zum 
groBten Teil an die Beschickung abgegeben wird.
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Der Temperaturabfall in der Beschickungssaule, vom 
, Herd nach der Gidit zu gereclinet, ist also beim 
Elektrohochofen ein viel starkerer ais beim Blas
hochofen. Dieser Umstand ist fiir die indirekte 
Reduktion von grofiter Wichtigkeit. Die indirekte 
Ęeduktion ist bei gleicher Art der Beschiekung ab- 
hangig von der Zusammensetzung der die Beschickung 
umspiilendcn Gase, von dereń Druck und von der 
Temperatur. Die Zusammensetzung ist im Elektro
hochofen wesentlich giinstiger fiir die indirekte 
Reduktion, insbesondere weil das Gas im Elektro
hochofen nicht durch Stickstoff verdiinnt wird. 
Immerhin darf man nicht die Zusammensetzung der 
Gichtgase diesem Vergleich zugrunde legen, da diese 
zu einem Teil ja das Ergebnis der indirekten Re
duktion darstellt. Die Gichtgaszusammensetzung 
ist im Durchschnitt etwa die folgende (in Vol. %): 
beim Elektrohochofen: 64% CO; 22 % CO.; 12 % II,:

2 % CH, (Holzkohlenofen); 
beim Blashochofen: 28% CO; 10% C02; 3 % IL;

1%  CH4; 58% N*
Beim Aufsteigen der Gase aus dem Herd ist 

praktisch noch keine Kohlensaure vorhanden, sondern 
nur Kohlenoxyd. Dieses oxydiert sieli unter dem 
EinfluB des Erzsauerstoffes teilweise zu Kohlen-. 
dioxyd.

Zu einem kleinen Teil wird dic fiir die indirekte 
Reduktion beim Elektrohochofen giinstigere Zu
sammensetzung aufgehoben durch den etwas hoheren 
Gasdruck im Blashochofen. Von yiel grofierer, von 
ausschlaggebender Bedeutung ist aber die Tempe- 
raturverteilung im Ofen. Dadurch, daB beim Elektro
hochofen sclion in TerhaltnismaBig geringer Hohe 
iiber dem Herd infolge der oben genannten ver- 
scliiedenen Uebertragung der Warnie von den Gasen 
auf die Beschickung die Temperatur denjenigen 
Wert erreicht, unter dem eine Reduktion nicht mehr 
eintritt, wahrend beim Blashochofen diese Tempe
ratur in wesentlich hoheren Zonen liegt, wird beim 
Elektrohochofen die indirekte Reduktion auf eine 
YerhaltnismaBig geringe Hohe beschriinkt und erhiilt 
dadurch einen wesentlich geringeren Anteil an der 
Gesamtreduktion ais dies beim Blashochofen der 
Fali ist.

Die in den Gichtgasen enthaltene Kohlensaure 
rtihrt her yon bei der Oxydation des Kohlenstoffes 
im Herd entstandenem Kohlenoxyd, von der Zer- 
setzung der Kaibonate der Beschickung und von 
der Kohlenoxydzersetzung in den oberen Ofenzonen 
(2 C O = C02-}~ C). Wenn die beiden letztgenannten 
Faktoren ais nicht vorliegend angeselien werden, so 
ware also samtliclie Kohlensaure in den Gichtgasen 
durch Verbrennung von Kohlenoxyd entstanden. 
Legt man den Eisenoxyden, die Formel Fe0 0 4 zu
grunde, so ginge die indirekte Reduktion nach der 
Formel vor sich: Fe3 0« +  4 C O = 3 F e + 4 C 0 2. 
Zur Bildung von 3 F e =  168 g Fe sind in diesem 
Falle 4 • 22,41) =  89.6 1 CO erforderiich oder zur

1) 22,4 1 ist das JIolekularvolumen, d. h. jedes 
Grammolekiil eines Gases, in diesem Falle 12 (Atomge- 
wicht von C) 16 (Atomgewiclit von 0 2) =  28 g 
ninunt bei 0° und 760 mm Q,S den Raum von 22,41 ein.

Bildung von 1 kg- Eisen — — • 89 ,6=  533 1 =
1 bo

0,533 m3. Die angenommene Gichtgasmenge von 
600 m3 enthalt laut Annalime 22 % COs =  132 m3. 
Diese 132 m3 sind, unter Yernachlassigung der 
Kohlensaure aus der Beschickung und der durch 
Zersetzung von Kohlenoxyd entstandenen, durch 
indirekte Reduktion der Eisenoxyde durch Kohlen- 
oxyd gebildet worden, und zwar sind auf diese 

132
Weise Q =  428 leg Fe reduziert worden. Da die
Gasmengen auf eine Tonne Eisen bezogen sind, besagt 
dieser Wert, daB die indirekte Reduktion hochstens
25 % des Rolieisens erzeugt, und zwar steilt dieser 
Wert die obere Grenze dar; unter Berucksichtigung 
des TJmstandes, daB etwa 30%  der Kohlensaure aus 
den Karbonaten des Mollers herriihrt, belauft sich 
die indirekte Reduktion auf nur noch hochstens 
etwa 17 % unter Vernachlassigung der durch Zer
setzung von Kohlenoxyd entstandenen Kolilensaure.

Der entsprechende obere Grenzwert steilt sich 
unter den genannten Verhaltnissen beim Blashoch- 
ofen auf 62 %. Es sind dies naturlich nur ganz rolie 
Werte, die aber immerhin einen Vergleich zulaśsen. 
Bei Einsetzung geńauer Betriebsergebnisse wiirde 
man mit Hilfe der in der Beschickung entlialtenen 
Kohlenstoffmenge genauere Werte erhalten. Jeden- 
falls zeigt sehon diese rohe Betrachtung, daB im 
Elektrohochofen die indirekte Reduktion nur einen 
sehr geringen Anteil an der Gesamtreduktion hat.

Aus diesem Umstande darf aber nicht ohne weiteres 
gefolgert werden, daB infolge des geringeren Anteils 
der indirekten Reduktion an der Gesamtreduktion 
der Elektrohochofen in dieser Hinsicht unvorteil- 
hafter arbeite ais der Blashochofen, in dem der 
Anteil der indirekten Reduktion an. der Gesamt
reduktion viel groBer ist. Auf Grund der weit- 
verbreiteten Ansicht, daB ein Hochofen um so un- 
giinstiger arbeite, je groBer der Anteil der direkten 
Reduktion an der Gesamtreduktion ist, wird man 
leicht zu einem solchen Schlusse verleitet. An und 
fur sich, den Hochofen samt seinen Erzeugnissen, 
also auch den Gichtgasen, ais ein System aufgefaBt, 
ist es theoretisch gleicligultig, in welchem Verhaltnis 
indirekte und direkte Reduktion stellen. VergroBert 
sich in einem Ofen der Anteil der direkten Reduktion 
an der Gesamtreduktion, so wird dadurch der Warme- 
verbrauch im unteren Teile des Hocliofens, wo die 
direkte Reduktion stattfindet, groBer, wodurch die 
Temperatur fallt. Dem aufsteigenden Kohlenoxyd 
bleibt in den oberen Ofenteilen nicht mehr so viel 
Arbeit ubrig, da infolge der erhohten direkten Re
duktion die indirekte sieli vermindert. Es wird also 
der Kohlenoxydgehalt der Gichtgase steigen. Um 
die im Herd eingetretene Temperaturerniedrigung 
auszugleichen, mufi beim Blashochofen der Kokssatz 
erhoht werden. Das Hauptergebnis bei gesteigerter 
direkter Reduktion besteht also in hoherem Koks- 
verbraucli und hoherem Kohlenoxydgehalt der Gicht
gase, wahrend der Gesamtwarmeverbrauch naturlich 
inMieiden Fallen derselbe bleibt. Die Entscheidung, 
welclier Yorgang der zweckmaBigere ist, hangt zum 
Teil von der Frage ab, ob ein geringerer Koksver-
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braucJi oder ein hoherer Kolilenoxydgelialt in den 
Gichtgasen giinstiger ist. In betriebstechnisclier Hin- 
siclit ist allerdings zu sagen, daB die direkte Reduk- 
tion nicht zu weit getrieben werden darf, da sonst 
leicht sehr starkę Storungen, insbesondere Rohgang, 
eintreten. Wenn also beim Elektrohochofen die hoch- 
wertigen Gase, die hauptsiichlich infolge des geringen 
Anteils der indirekten Reduktion an der Gesamt- 
reduktion einen relativ sęlir hohen Kohlenoxydgehalt 
aufweisen, voll venvertet werden, ist mit diesem 
Umstande keine ungiinstigere Warmewirtschaft ver- 
bunden gegenuber dem Blashochofen; allerdings ist 
zu beriicksichtigen, daB infolge dieses geringen Anteils 
der indirekten Reduktion an der Gesamtreduktion 
die Erze wenig vorbereitet in die heiBen untersien 
Ofenzonen gelangen, wo die direkte Reduktion statt- 
findet. Vom Standpunkte des Ofenbetriebes aus 
geurteilt ware eine Steigerung dieses Anteiles der 
indirekten Reduktion nur zu begriiBen.

Die betrachteten Unterschiede des Betriebs in den 
beiden Ofensystemen, dem Blashodiofen und dem 
Elektrohochofen, bedingen naturgemaB Verschieden- 
heiten in den metallurgischen Vorgangen, Bo Kal- 
ling  hat hiertiber bemerkenswerte Betrachtungen

zufiihrung und gleicher Durchsatzzeit sinken. Eine 
Erhohung der Temperatur bei Steigerung der Re
duktion von Kieselsaure ist also, gleiche Energie- 
aufnahme des Ofens je Zeiteinheit yorausgesetzt, 
nur durch Verminderung der Durchsatzgeschwindig- 
keit moglich. Um die Frage zu beantworten, weichen 
EinfluB eine Eihohung des Holzkohlenzusatzes auf 
die Ofentemperatur ausubt, inuB zunachst ihr Ein
fluB auf die Durchsatzgeschwindigkeit untersudit 
werden.

Das im Schacht melir oder weniger stark vor- 
reduzierte Erz schmilzt beim Niedergehen bei Er- 
reichung hinreichend heiBer Zonen. Ln flussigen 
Zustande sickert es aber durch die Beschickungs- 
saule, eilt also der Holzkohle yor. Auf diese Weise 
entsteht eine Schicłit erzfreien Reduktionsmittels. 
An der tiefstmoglichen Stelle sammelt sich das fliissige 
mehr oder weniger reduzierte Erz und yollendet die 
Reduktion und Kohlung in Beruhrung mit der 
Holzkohlenschicht. Je geringer die Reduktions- und 
Kohlungsgeschwindigkeit ist, um so langsamer wird 
die Schicht aufgebraucht, um so weniger schnell 
kann also die Beschickung nachrutschen, um so 
geringer wird also die Durchsatzzeit und um so

flbstichKri 2 21 22 23 2V 25^26 21 2d Ż9 30 J f

Abbildung 1. Abhangigkeit zwischen Temperatur und Siliziumgehalt.

angestellt.1) Insbesondere erortert er den kalten 
und heiBen Ofengang, dereń Ursachen und Folgen, 
welche Erscheinungen beim Elektrohochofen eine 
betrachtliche Rolle spielen, Storungen yerursachen 
und die Erzielung eines gleichmaBigen Roheisens 
erschweren. Es ist schon yielfach in der schwedischen 
Literatur auf diesen Umstand hingewiseen worden.

Wird beim Blashochofen der Kokssatz erhoht, 
so steigt meist dadurch unmittelbar die Temperatur 
und damit verbunden der Umfang der Kieselsaure- 
reduktion, wahrend mit einer Verminderung des 
K kssatzes ein Fallen der Temperatur und des Um- 
fanges der Kieselsaurereduktion verkniipft ist. Beim 
Elektrohochofen liegen die Vęrhaltnisse nicht so 
einiach. Ein erhóhter Satz des Reduktionsmittels 
steigert zwar auch hier ganz allgemein zunachst die 
Reduktion der Oxyde und damit auch diejenige der 
Kieselsaure; da jedoch die Holzkohle2) beim Elektro
hochofen nur ais Reduktionsmittel und nicht un
mittelbar ais Warmeerzeuger dient, ist mit dem 
Vorgang nicht airekt eine Temperatursteigerung 
verbunden. Im Gegen teil wird, da die Reduktion 
von Kieselsaure durch Kohlenstoff, wobei dieser sich 
zu Kohlenoxyd oxydiert, ein stark warmeverbrauchen- 
der Vorgang ist, die Temperatur bei gleicher Strom-

1) B o  K a l l  i n g: Yarm och kall hyttgang i den 
elektriska masugnen. Jernkontorets Annalcr 1919, tionde 
haftet, S. 413/30.

2) E s sei Jiier n u r  Iiolzkohle ais Beduktionsmittol 
im Elektrohocłiofen betrachtet. m it dera heute in  Sehwe- 
den  fast aussehlieClich gearbeitet wird.

hoher die Temperatur bei gleicher Stromzufuhr je 
Zeiteinheit.

Wird der Holzkohlezusatz derart erhoht, daB 
auch eine wesentliche Steigerung der Kieselsaure- 
reduktion eintritt, so vermindert sich die Reduktions- 
geschwindigkeit wesentlidi, wodurch nach dem Vor- 
hergesagten die Temperatur steigt. Audi beiin 
Elektrohochofen besteht also direkte Proportionalitat 
zwischen Holzkohlezusatz, Temperatur und Silizium
gehalt des Roheisens. Diese Abhangigkeit wird durch 
Abb. 1 zeichnerisch dargestellt; die Daten sind der 
Yersuchsperiode in Trollhattan entnommen.

Durch das Anwachsen der Holzkohlesehicht ver- 
mindert sieli der elektrische Widerstand des Ofens; 
bei gleichgehaltener Spannung steigt also die Strom- 
starkę und damit die dem Ofen je Zeiteinheit zu- 
gefiihrte Energie. Das Anwa.chsen der Schicht wird, 
weiterhin begunstigt, und die Elektroden sind sclilieB- 
lich nur noch vom Reduktionsmittel umgeben. Da 
die beim Stromdurdigang durch das Reduktions
mittel entwickelte Warme an Ort und Stelle nicht 
verbraucht wird, stromt sie in die umliegenden 
kalteren Zonen ab. Auf diese Weise findet nach oben 
hin in der Beschickungssaule eine betrachtliche 
Temperatursteigerung statt. Die Reduktionszone 
vergroBert sich infolgedessen, wahrend gleichzeitig 
die° Reaktionsgeschwindigkeit abninmit. Der Ofen 
in seiner Gesamtheit erfahrt eine Temperatur- 
erhohung, wodurch auch die Warmeverluste groBer 
werden.
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Urn die StromsUfcke nicht zu groB werden zu 
lassen, muB die Spannung rcduziert werden, wodurch 
sieh der Wirkungsgrad des Ofen?, yercchleclitert, 
Durch die Yerschfechterung des Wirkungsgrade« und 
die Steigerung der Warmemluste wird der Energie- 
bedarf je Einheit erzeugten E&ens groBer und damit 
der Betrieb unwirtschaftlicher, Die genannte Polge- 
erscheinung des heiBen Ofenganges fouinso w eitaus 
arten, daB dic W&rmeverluste bis zur Slfekung der 
Eeaktionen anwachsen,

Die entgegengesetzten Erseheinungen treten ein 
bei Yerminderang des Satze# an BedukłirmmUteh 
Die Eeaktkmsglfchwindigkeit wąchaj der gpSrlicher 
zur YerfOgung stehende Kohlenstoff wird begierig 
vom Erz aufgebraucht und die Dicke der Sehicht des 
Reduktionsmittel:-:, sofern eine solehe yorhanden ist, 
nirnrnt ab. Diese TJmstande bedingen eine erhohtó 
Durchsatzgeschwindigkeit, wodurch bei gleichbleiben- 
der Energiezufuhr je Zeiteinheit die Temperatur 
ainkt. Infolge des durch das Schwinden des Kohlen- 
stoffes bedingten hoher en elektrisehen Widerstandes 
sinkt bei gleichbleibender Spannung die Strom- 
stiirke; die Spannung muB erhoht werden. Die 
Schmelzzone, die beim heiBen Gang bis in den Schachfc 
gestiegen war, bleibt beim kalten Ofengang auf die 
TJmgcbung der Elektroden beschr&nkt, wodurch die 
Wanneverluste yermindert werden und der Wirkung-- 
grad des Ofens steigt.

Da beim heiBen Ofengang die Temperatur im 
Schacht wSehst, die Temperaturgrenze, nnterhalb der 
eine direkte Reduktion nicht mehr stattfindet, naeh 
oben verlegt wird ufid auBerdem die Beschickung 
langsamer niedersinkt, den Eeaktionen also mehr Zeit 
zur Verfugung steht, nimmt der Anteil der indirekten 
Beduktion an der Gesamtreduktion za, wodurch 

CG*sich das Yerhaltnis in den Gichtgasen erhoht.

Hierdurch wird der Anteil der direkten Beduktion 
im Gestell an der Gesamtreduktion Meiner, es wird 
zu ihrer Durch fuhrung weniger Kohlenstoff benf/tigt. 
Da aber der heiBe Gang ja gerade durch eine Kohlers- 
stoffansammlung im Gestell herrorgerafen wird, 
wird die Ursache, n2mlich die Kohlenstoffansamm- 
lung, also noch weiterhin yerstSrkt.

HsiBer Gang kann ber gleieher 3l5llenmg dann 
eintreten, wenn beispielsweise die Mischnng zwischen 
Erz nnd Beduktionsmittel ungenugend wird oder 
wenn die StuckgróBe der BeschicJomg gewisse 
Aenderungen erfahrt. Im er ster en Falle wird die 
Beaktion zwischen Erz und Kohlenstoff ersehwert, 
wodurch. Kohlenansammlungen eintreten konnen. 
Die StuckgrSBe der Beschicknng beemflnfk den 
Umfang der Eeaktionen; es wird bei geringer werden - 
der StuekgróSe des Erzes dessen Gesamtoberflache 
gróBer, wodurch dem aufsieig enden Gase mehr 
Gelegenheit zum Angriff, znr Beduktion, gegeben 
wird. Die indirekte Beduktion wird hierdnrdi ge- 
steigert nnd ein Teil des festen Bedakrionsnattels 
wird im Gestell nicht yerbraudrt and bleibt liegen. 
Eine zu weitgehende Termindertmg der StuckgróBe 
kann allerdings wieder das Gegenteil herroimfen, 
indem dann den Gasen dar Wegrerspent nnd dadurch 
die Beduktion rerhindert wird.

dts KktttrohDcbafent, 41- Jahrg , * t ,  22,

Die fibliche Abhilfe bei gw tm em  Ofengang be- 
gtehi in entsprechender Aenderung de# Afóllm ,  
welehes Verfahren jedoch den Naehteil mit Kich 
bringt, daB betracht,liche Zeit yergeht, bis dic ver- 
anderte Eeschieknng jn diejenigen '/m en  kommt, 
in denen ihre Wirkung eintritt, Ktn and&res Mittel 
gegen heiBen Gang soli in der Einspritzurg von 
Waner bestehen; ir/imerhin scheint es atw rnehreren ' 
GrDndcn darin zmeknM iger zu sein, das W m m  
den Kohlgasen in Form r m  Jtempl aJs dern (Hen 
Kclb.t. zuzugeben, Zu kalter Gang ist leichter auf 
norinalen Gang zurttekzuffihren ais zu heiBer Gang.

An dieser Stelle sei noch ein weitere* Wort Uber 
das YerhSltnis zwfeefcn direkter und indirekter ife- 
duktion gesagt und w a r  in wirtsehaftlieher ilin- 
sicht, Es wurde bereitó ensShnt, daB vom rem 
thermisehen Staridpunkte aus es theoretiseh gleich- 
gOltig fot, wie sich die gesamte Beduktion in direkte 
und indirekte unterteilt. WSetet der Anteil der 
direkten Beduktion, so wird zwar der Energiever- 
brauch im Ofen selbst grSiier, gleichzeitig nimmt 
aber auch der Kohlensaurcgchalt der Giehf ĝase ab, 
ihr Heizwert also zu. Ist der Bedarf an hoehwertigen 
Gichtgasen groB, so kann unter Umstanden eine 
absiehtliche Erhohung Am Energieyerteaudi •; des 
Hochofciis zweckm36ig sein, es sind ja auch barcits 
derartige Yersuehe angestellt worden, den Kote- 
hoebofen gewissennaBen ais Gaserzeuger zu be- 
treilien1). Wshrend die SKgiichkeit im Kohhoch- 
ofenbetrieb also durchaus vorliegt, kann diesf beim 
Efektrohochofen'w;trieb yon yorneherein nicht ohne 
weiteres gesagt werden.

Der Elektrohochofen hat nur in solchen Gebieten 
eine wfeschaftłiche Berfichtigung, wo die Koks- 
kalorie teurer ist ais die aus elektrisehem Strom ge- 
wonnene Warrneeinheit. Kim besteht der Jlaupl- 
yeiwendungęzweek der Hoch.ofengśebtgasc in der 
Bebeizung der Winderhitzer und im fetrieb yon 
Gasmascbinen zweels Erzengung ron Gebfeewinłl 
und von Elektrizitat. Winderhitzer gibt es im 
Kiektrohochofenbetrieb nieht, aufji wird kein Ge- 
blSiewind gebraueht. Die Erzeugung yon Elektri
zitat aus Gkhtgasen wird im Elektrohochofen- 
betriebe stets einen Strom liefern, der teurer ist ais 
ihn das Ekktrohoehofenwerk aus dem Jfetż bezieh«i 
kann; auch dieser YeTwendungszweck kommt also 
nicht in Frage. Es kdrnea mm  allerdings auch beim 
Hektrohoebofen Falle yorliegen, die eine Yerwendung 
yon Gicbtgas zweckmaBig erscheinen lassen, bei- 
spielsweise zum Betrieb einer Erzrftstanlage, einer 
A^lomerierarJage, eines Ofens zur Herstellting yon 
Zement ans Hochofenschlacke, zur Yers«rgucg yoa 
Ortschaften nut Gss usw. Immerhln sind diese 
Yerwendnngsarten des Gkhtg&sesnkhtso mrmtteS&r 
mit dem Hochofen betrieb yerknuplt wie die 
fur den Kbkshochofenbetrieb genanuten, man kann 
mit ihnen beim Elektrohoehofenbetrieb cicht a priori 
rechnen. Unter W^Iassung dieser etwas sbedts 
liegenden Yerwendnngszwecke muB afeo hinsichtltch 
der Gaswimchaft fur den Ele ktrohochofen folgendes

F r i e d r i c h  S ie c s e a a :  Ern Kapśtei s m  &st 
Gaswitta*ha£ś. S t. o. E . 191S, 15. Acg., S. 74S/S.
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g e a a g t  w e r d e n ;  S m  l i e g t  i n  d e r  N a t u r  d e s  E l e k t r o *  

h o e b o J te n a ,  d » B  « c i »  B e t r i e b  d e r a r t  g c a t a l l e t  w e r d e n  

w u j 15, d a B  d e r  K s W e m t ó f j E  n t ó g l i e b s t  w e i t g e h e n d  

d u r e h  e l e k t r i s c h e n  S t r o m  e r ; ; e t z t  w i r d ,  1 i tarnun f o l g t ,  

d a B  d i e  ( H e h t g a s e  m / J g l ic b > ; t  w e i p i b e n d  w i e d e r  i m  

l l o c h e f e n  s s e l f o t  V e r w c ń d u n g  / i n d e f i  m t o e n ,  d u r c h  

w e lc h e  A r b i ; h . ? . v / c i : ; e  d i e  i n  d e n  G a e r n  e n t h a l t e n c  

E n e r g i e  d e m  O / e n  s s e lte fc  z u g e f t i b r t  t i n d  d a d u r e h  d e r  

K o h l e n t o f f v e r b r a u c h  b e r a b g e g e t z t  w i r d ,  B M i e r  

w i r d  n u r  e i n  T e i l  d e r  G ie b t g a ? . c  w i e d e r  i n  d e n  

O f e n  g e l e i t e t ,  u n d  z w a r  i n  d e r  H a u p t e a c l i e  z u  

d e m  Z w e c k e ,  d a ;>  G e w f t l b e  d e s  O f e i i g f a t e U w  z u  

k o h l e n ,  B e i m  j e t z i g e n  V e r f a b r e n  w i r d  d a s  G a ; ;  

b e im  E i n t r i t t  i n  d i e  h c i f i e  O / e n z o n e  r e d u z i e r t ,  d e r  

K o h l e n s & t i r e g e h a l t  w i r d  z ,  '1 '.  d u r e h  d e n  w e iB -  

g l t t b c n d e n  K o h l c r i s t o f f  i n  K o h l e n o j s y d  O b e r g c f f i h r t .  

A u c h  d i e  E l e k t r o d e n  b e t e i l i g ć n  g i e h  t e i l w e f c e a n  d ie s ie m  

P r o z e B ,  eo d a B  d u r e h  d i e  G a a e i n f t t b r u n g  e i n e  E r -  

Jifihung dea E tek trodeflabbran te PJatz greiffc. Hier- 
jn it t r i t t  eine zweite Frage in die Erfirterung, ob e:-:

zweckmilBiger h t, dio Jlegencrierung dem Ofen zu 
(iberlasHcn, oder aber s ie auBeriialb deaselben vor- 
zunohmen, wofiir rnehrere Mfiglichkeiten yórliegen.

R^TAns den Darlegurigcn crbellt, daB der Elektro- 
lidchofen je nach den ortlichen WrhlUtnifwcu noch 
wirtechaftlicher betrieben werden kann, Vbr allen 
Dingen kommt die gegebene Anregung fhr solche 
Elektrohoehofenwerke in Frage, dii-, wie es heute 
in Schweden teilwewe noch der Fali ist, ihr 
Gichtgas an der Gicbt yerbrennen lasHen und auf 
diefic '\VeiKC 10 bis 20%, der ErzeupngHkoHteii'zur 
Erwilwiung der AtmoapliUrc verwcńden,

Z uk a  m m e n f a s H u n g ,

Besprechung einiger metaliurgischer Vorgange im 
Elektrohoehofen unter besonderer Berlicknichtigung 
der AusfUhrungeri von Bo Kalling Uber heiBen und 
kalten Gang; Erorterung de.< Anteil* Von direkter 
und indirekter Jleduktion an der GcHamtreduktion.

VermittlungsmonopoI und Vermittlungst2tigkeit im neuen Arbcits- 
nachweisgesetzentwurf.

Von Dr, F r a n z  G o e r  r  i g in Koln.

D er n eu e  E n tw urf eines ArbeitfsnachwejS' 
gem tzes, d e r gegenwSrtig dem  tieichswir'.- 

schaftsrafe  z u r  Slellungnabrne y&rliegt und 
dessen W ortlaut w ir irn fleichsarbe itsb latt 
un ter Ąnftigung einer TeilbegrOndung yerdffent- 
lich t finderi, b rin g t bekanntlich m ittelbar ffir die 
Sfferitlicheri A rbeilsnachw eise eine seh r weit- 
gehende M onopolstellung.

E r  bekennt K ich  allerdings n ich t offen zd  
d ieser A bsich t u n d  nim m t auch  von der gesetz- 
lichen  A nordnung eines Benulzungszw anges Ab- 
slarid, d, h . von e iner Verpflichtung, offene Stellen 
nur du rch  derr offentlichen A rbeitsnachw eis zu 
besetzeri, ab e r  im  G randę genornmen e n th ||te n  
doch die ta tsach lich  aufgenornmenen Einzel- 
bestim m ungen einen Anfang der Monopol isierung 
und stellen n ae h  den A bsichlcn der Verfasner des 
Entw urfes n u r eine yorlaufigo Yorbereitung zum 
yolligen B enutzungszw ange dar.

D iese M onopolsteliung ergibt s ich  nam lich 
m ittelbar und  notw endig aus d er A usscbaltung 
derjen igen  Stellen, w elche sich  heu te noch neben  
den 5ffentlichen A rbeitsnachw eisen der Aufgabe 
der A rbeitsyerm itllung widmen,

So soli m it dem  31. D ezem ber 1930 jede ge- 
werbsm afiige S tellenverm ittlung und  jede je tzt 
au ch  ub er d iesen  Zeitranm  h inaus erte ilte  Lr- 
laubnis zum  G ew erbebetrieb eines Stellenver- 
m ittlers aufhSren. S chon  von dem Inkrafttreten 
des neuen  A rbeitsgesetzes, das fur den 1. Ju li 
d . J . in  A u ssich t genornmen ist, an, darf eine 
neue E rlaubn is , w enn d er E ntw urf G esetz v/ird, 
zum  G ew erbebetrieb  eines Stellenyerm ittlers 
n ic h t m e h r erte ilt u n d  eine bestebende E rlaubnis 
n ic h t yerlangert oder ubertragen  werden.

1) 1821, 30. April, S. 523/35.

XVTJ „

Dabei soli ais gewerbsmilBigc Stellenverm itt* 
lung auch die gewerbsmilBige H erausgabe iron 
Steilerdisten u n d  die gewcrbsmiiBige Zuw eisung 
von Arbeitriehinern gebSren, die zu dem  Zu- 
weisenden in einem  V ertragsverbaltn is stehen, 
auf Grund dessen  sie yerpflich tet ::ind, s ich  einer 
Arbeitsstelie zuw eisen zu la: ;;on, Hofern der Zu- 
.v«isende in dem  Oerufc, fiir den die Zuw eisung 
erfolgen soli, n ic h t selbHl w esentlieh liltig ist, 
und sofern er hauplnlichlich aus der Zuweisutig 
ein Gewerbe m acht, z. li. iteinigung»anMtalten, 
Schw esternheim e usw .

W ahrend m an sich  m it liack s ich t auf die 
ta ts ic h lic h  vorgekom m enen Nachteile der ge- 
werbsmafiigen Stęjlenverm itllung: m it dereń  Be
seitigung nach  einer gew issen S chonzeit und  
nach einer besseren  E inarbeitung d er offeiit.liehen 
ArbeitKriachwei.se einverstanden erklaren  kann, 
erschein t es seh r bedenklich, daB irn § 46 des 
Arbeitsnachweisgesetzentwurfe:-; auch  die kurz- 
frislige Aufhebung d er nichtgewerbsm aBigen 
Facharbeitsnachw eise w irtscbaftlicher Vereini- 
gurigen oder B erufsyertretungen angeordnet und 
ihre W eiterffihrung u n te r  h ohe  S trafen gestellt 
wird, so daB neb en  den Sffentlichen A rbeitsnach- 
w eisen in  Z ukunft nu r noch  nichtgewerbHmaBige 
Arbeit snach weise gemeinnQtziger Vereine, An- 
s tal ten, Hehorden und  Schulen, die sich  in der 
Ifaup tsache nu r m it d e r  U nlerbrm gung E rw erbs- 
beschrankter beschdftigen, daseinsberecbtig t 
bleiben.

W enn die m it d ieser A ufhebung je tz t be*
•stehender A rbeitsvenriittlungsstellen bezw eekfe 
V ereinheitlichung d e r  O rganisation und Heseiti- 
gurig der b isherigen  Zersplitterung, des Neł;en-, 
Gegen- und  D urcheinanderarbeitens einer VieJ-
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heit yon Y erm ittlungsstellen und  die B eschran- 
kung d er A rbeits- und  S tellenverm ittlung au f Or- 
ganisationen, die sieh  ausschlieB lich ro n  sozialen 
und volk sw irtscha  ftliehen G esich tspunkten  leiten 
lassen . au ch  m auche lockende Vorzuge hat, so 
b irg t s ie  doch  au f d er anderen  S eite eine groBe 
G efahr in  s ich . So w ird  du reh  die Beseitigung 
der gewerbsm aBigen S te llen rerm ittlung  und  der 
n ich tgew erbsm aB igenF acharbeitsnachw eise w irt- 
sch aftlich er Y ereinigungen . u n d  B eru fsrertre - 
tungen je d er zugkrafiige W ettbew erb  wegge- 
nom m en. Ton dem , w ie die E ntw urfsbegrundung 
rich tig  h e rro rh e b t, eine Belebung u n d  S teigerung 
d e r  K rafte  d ffentlieher A rbeitsnachw eise erw arte t 
w erden  konnte.

Man w ird  in  Zukunft, w enn  n ic h t noch  im  
le tz ten  A ugenblicke die w enigstens vorlaufig, 
solange die offentlichen A rbeitsnachw eise  ih re
I.e istu rgsfah igkeit n ich t genugeud nachgew iesen  
haben, noch  Yollig  unen tbeh riichen  F acharbe its - 
n ach  w eise d e r  w irtśchaftlichen  Y ereinigungen 
daseinsberech tig t bleiben. G efahr laufen, du reh  
d ie Beseitigung ien es W etthew erbs u n se re  Indu 
strie  und  n ic h t m inder die Belange u n se re r  Ar- 
beitnehm er sch w er zu  gefahrden. D enn es  be- 
s ie h t so c h  heu te  in  w eiten  K reisen  d e r  A rbeit- 
geber u n d  A rbeitnehm er ein schw erw iegendes 
u n d  Yielfaeh n ich t u nbeg runde tes M iStrauen 
gegenuber d e r  L eistungsiah igkeit o ffentlicher und  
b u reau k ra tisch er Y erw altungsarbeitsnach  w eise. 
Man e rin n e rt s ich  in  den  K reisen  d er W ider- 
sp rechenden  daran . daB s e h r  vie!e ónen tliche  A r
be itsnachw eise  b ish e r  lediglich die ó rtlich en  u n d  
fiskałischen  Belange w ah m ah m en  u n d  n ic h t die 
B eiahigung zeigten, m it genugender S pannkraft 
s ich  den  jew eiligen W irtschafts - u n d  Berufs- 
b edu rm issen  anzupassen .

A ngesieh is so lcher Bedenken w ird  m an den 
A rbeitsnachw eisgesetzen tw urf um  so sorgfaltiger 
d a rau fb in  prufen. ob die A rt der ro igesehenen  
T erw altungsorganisation  u n d  d ie im  d ritten  A b
sc h n itt Yorgesehenen Y orschriften  betreffend die 
Y ennitthm gstafigkeit eine G ew ahr dafiir bieten, 
daB die A rbeitsverm it Jinng r o n  jed er bureau- 
k ra tischen  u n d  o rtlich  gerichteten  E inseitigkeit 
fem bleiben  und  den B edurfnissen u n se re r 
schnellebigen Ind u strie  g erech t w erden w ird.

In bezug au f die Y erw altung inufi d iese F rage 
w ohl unbedingt re m e in t  w erden .

Alle Beteiligten sind  s ic h  d a ru b e r einig, daB 
eine M onopolisierung u n se re r  A rbeitsverm ittlung 
und  eine Z entraiisk-rung | a  den offentlichen Ar- 
beitsnachw eisen  n u r  dann  angangig ist. w enn  die 
heutigen G rundsatze  rSH iger Seibstverw altur.g  
r u r  ro lls ten  A nerkennung u n d  A usw irkung 
kom m en.

Die E n tw urfshegrundung muB dies au ch  
se lb st aaerkennen  u n d  b eh ąu p te ł you sich , daS 
sie  „d en  B eteiligten d ie  S e lb stre rw alm n g  in  wei- 
testem  MaBe, einfaelilicher, um fassender u n d  ea t- 
scheśder.der a is  in  d e r  b isherigea Y erw ahangs- 
p ia s is  des  A rbeitsnaehw eises eingeranznt bar*

und  „n a ch  den E n tw urfstendenzen  die Beteiligten 
den A rbeitsnachw eis n ach  eigenem  E rm essen  fiir 
ih re  B erufsbedurfnisse gestalten, ihn  m it Leben 
und K raft erfullen sollen” .

In  W irklichkeit w eich t d e r E n tw urf von 
diesem  G rundsatz ab e r  re c h t w eit ab . Die E n t
w urfsbegrundung glaubt d iese  A bw eichung dam it 
rech tfertigen  zu  konnen, daB „tro tz  des Grund- 
sa tzes  d er S elbstverw altung der A rbeitsnachw eis 
n ic h t ausschliefilich den  P arte ien  des A rbeits- 
Yertrages gehoren, n ich t Y erbandspolitischen 
Schw ankungen ausgese tz t se in  darf, sondern  eine 
offentliche E inrich tung  bleiben mufi;‘.

M it d ieser Begriindung rech tfe rtig t e r  die 
Y orschriften  der §§ 4, 6, 14, 17, 18 und  20, denen 
zufoige der A rbeitsnachw eis von den offentlichen 
K orperschaften  gegrundet, von G em einden oder 
G em eindeverbanden getragen und  von den  Ge- 
meindeYertretungen un d  GemeindeYorstanden 
d u reh  die Bestellung d er Y orsitzenden, G esch afts
fu h re r u n d  ArbeitsYermittler beeinfluBt w erden 
sollen, „ d a  der A rbeitsnachw eis n ic h t abgeson- 
dert ein  S tilleben fu r s ich  fuhren , sondern  nu r 
im  Z usam m enhange m it dem  G anzen seine Auf- 
gabe w irklich  erfullen konne, d a  m annigfache 
W echselbeziehungen ihn m it anderen  Yerwal- 
iungszw eigen, z . B. m it der Schu!verw altung fur 
d ie  E rfassung  der Jugend zum  Z w ecke d e r  Be
ru f sbera tung  u n d  L ehrstellenverm ittlung, m it der 
W ohlfahrtspflege und der K riegsbeschadigtenfur- 
sorge fu r  die U eberw eisung d er F ursorgebedurf- 
tigen , Y erknupfen".

G erade du reh  d ie  Bestellung d er Y or
sitzenden. G eschaftsfuh rer und  ArbeitsYermittler 
und dureh  den maBgebenden EinfluB in  den  Yer- 
w altungsausschussen  u n d  Y erw altungsraten  w ird 
ah e r  d ie  SelbstYerwaltung se h r  d u rch loehert und  
e s  w ird  den beteiligten K reisen  d ie p rak tische  
M oglichkeit genom m en, den  A rbeitsnachw eis in  
lebendiger F orm  den  E rfo rd em issen  d e r  W irt- 
sch aft anzupassen . W ird  doch  in  d e r P ra s is  der 
G eschaftsfuh rer u n d  A rbeitsY ennittier u n d  auch  
d er Y orsitzende s ich  viel m eh r den  Be langen und 
Y orschriften  d e r  Y erw altungsbehórde anpassen , 
die ihn a n je s te łlt h a t u n d  en tlassen  kann , a is  
dem  n u r  zeitw eise zusam m entretenden  u n d  des-* 
halb  p rak tisch  w enig einfluBreichen Y erw altungs- 
ausschuB .

Zu d ieser unglucklichen O rganisation  und  
inneren Y erw altungsstruk tur d e r  A rbe itsnach 
w eise, w ie sie  im  E n tw urf Yorgesehen i s t  
kom m en erheb liehe Bedenken in  bezug a u f  die 
Y orschriften , die d e r  E n tw urf u b e r d ie  Y ennitt- 
lungstatigkeit Y o rs ieh t

In  rich tiger E rkenn tn is d e r  G randerfo ider- 
n isse  einer guteis und  einw andfneiea A rbe itsre r- 
m ittlung ste llt d e r  E n tw urf zw ar im  §  41 den 
G rundsatz auf. daB d ie Yeraiinlusig unparte iisch  
und  ohne R ucksieh t a u f  iiie Zugehorigkeit zu 
einem BerafsYereine su  etio ięen  hat- in  bedenk- 
lich er W eise , wind d ie se r  G rundsatz  a b e r  im 
gleichen P arag raphen  u n d  dem selben  A bschn itt
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sechsfach  durchbrochen . Z unachst sollen nach 
§ 41 neben  der beraflichen  und  korperlichen Eig- 
nung au ch  „d ie personlichen  und Familienver- 
h altn isse  des B ew erbers" beriicksichtigt werden. 
Dies w ird  dah in  fiihren, daB, w ie die Begriindung 
sagt, „der Fam ilienyąter fur die Arbeit am Orte 
bevorzugt, der jungę ledige A rbeiter fur den aus- 
w artigen A rbeitsp latz  gewonnen w ird" und daB 
daruber h inaus aus R ucksich t auf die unter- 
sttitzungspflichtige uhd f i i r . die W ohnungs- 
beschaffung veran tw ortliche Gemeinde alle Aus- 
w artigen und  noch  in  Stellung Befindlichen offen 
oder v e rsteck t bei der Besetzung neuer Stellen 
ausgeschalte t w erden. Damit aber w ird der Ar- 
beitsnachw eis zu- einer V ersorgungsanstalt und ' 
nim m t F orm en  an, die sich  m it den Erforder- 
n issen  eines - gesunden W irtschaftsfortschrittes 
und einer notw endigen B elriebsw irtschaftlichkeit 
n ich t vereinbaron  lassen . Is t doch zu befiirchten, 
daB un te r dem  D rucke dieser Anweisung die Ver- 
m ittlungsbeam ten das erste  Erfordernis, „dahin 
zu w irken, daB jede freie Stelle durch m oglichst 
geeignete A rbeitsk rafte  besetz t w ird“, in hemmen- 
der W eise in den H intergrund treten- lassen 
werden.

N och nachteiliger w ird sich die zweite Aus- 
nahm eanw eisung des § 41, bei Meldung^ meh- 
rerer gleichgeeigneter A rbeitskrafte denjenigeri zu 
verm itteln, der sich  zuerst beim A rbeitsnach- 
w eis gem eldet hat, bem erkbar m achen.

Die E rfah rungen  der letzten Monate haben 
uns ja  zum  U eberd russe darauf hingewiesen, 
daB ohnehin  die G efahr des N um m ernw esens bei 
offentlichen A rbeitsnachw eisen sehr naheliegt. 
Diese G efahr w ird  unbedingt eine Steigerung^ er- 
fahren, w enn die A rbeitsuchenden die Moglich
keit erhalten , dem  Yerm ittlungsbeam ten, dei 
ohnehin  keinen leichten  Stand haben  wird, auf 
die Bestim m ung der Bevorzugung des Erstgem el- 
duten h inzuw eisen . A lsdann w ird der V ermitl- 
lungsbeam te n ach  und  nach dahin kommen, alle 
gleichw ertig zu  stem peln und offen zur Num- 
m ernfolge uberzugehen .

Die d ritte  bedenkliche Ausnahmebestimmung 
lau tet im  § 42 .des Entw urfes dahin, daB der 
A rbeitsnachw eis, sow eit ein Tarifvertrag besteht, 
die V erm ittlung beteiligter A rbeitnehm er an  be- 
teiligte A rbeitgeber nu r zu tariflich zulassigen 
Bedingungen vornehm en und  auch im Iibrigen 
eine A rbeitsverm ittlung ablehnen soli, sow eit der 
AbschluB eines A rbeitsvertrages gegen orts- 
iibliche M indestlohnsatze erheblich verstoBen 
wiirde.

Ganz abgesehen  davon, daB es einer solchen 
Bestim m ung n ich t bedarf, weil ja  zwangslaufig 
tarifw idrige A rbeitsvertrage und Lohnverein- 
barungen  n ich tig  sind  und  erse tz t w e r d e n  durch 
die Tarifbestim m ungen, bringt diese Yorschr 
einen Zug in den  offentlichen _ Arbeitsnachweis, 
m it dessen  notw endiger Beseitigung die Begriin- 
dung des E ntw urfes 'ja gerade die Monopohsie-

rung der offentlichen A rbeitsnachw eise gefor- 
dert hat.

Der A rbeitsnachw eis w ird dam it se lbst all- 
zuleicht zu einem „Kam pfm ittel zur D urch- 
setzung w irtschaftlicher Forderungen und  ais 
solches der Leidenschaft des Tages im Kampf der 
Parteien des A rbeitsvertrages ausgesetzt".

Aus gleichen Erw agungen muB die Vor- 
schrift des § 44 des Entw urfes fallen, die dem 
Verm ittlungsbeam ten ein R echt und u n te r Um- 
standen eine Pflicht gibt, die A rbeitsuchenden 
und die Arbeitgeber auf U m stande aufm erksam  
zu m achen, die eine E instellung n ich t em pfeh- 
lensw ert erscheinen lassen. Damit se tz t m an 
sich der groBeh Gefahr einer Beeinflussung durch 
n icht einwandfrei oder parte iisch  arbeitende Ar- 
beitsverm ittler aus, die um  so schlim m er w irken 
muB, ais ja  in Zukunft die ubrigen A rbeitsnach- 
w eise wegfallen und  m an in der H auptsache nu r 
auf die offentlichen A rbeitsnachw eise ange- 
w iesen sein wird, so daB aus der Beeinflussung 
leieht eine Boykottierung miBliebiger Arbeitgeber 
oder A rbeitnehm er w erden konnte.

Noch scharfer w ird sich  bei den Entw urfs- 
beratungen im R eichsw irtschaftsra t und Reichs* 
tag der S treit um  die ZweckmaBigkeit und An- 
nehm barkeit des § 43 des E ntw urfes drehen, 

•der bestim m t:
„ Is t in einem Betriebe die A rbeit nieder- 

gelegt, so h a t der A rbeitsverm ittler die A rbeit
suchenden auf diese T atsache hinzuw eisen und 
eine Vermittlung fiir diesen Betrieb n u r vorzu- 
nehm en, soweit die A rbeitsuchenden dies tro tz 
dem yerlangen.

Sind A rbeitnehm er ausgesperrt, so sind sie 
nur an  solche Arbeitgeber zu verm itteln, die auf 
die Tatsache der A ussperrung hingew iesen sind 
und die Vermittlung trotzdem  yerlangen.

Die A rbeitgeber sind verpflichlet, die w irt
schaftlichen Vereinigungen der A rbeitnehm er he- 
rechtigt, bei A usbruch und  Beendigung eines 
A usstandes oder bei Y ornahm e und  Beendigung 
einer A ussperrung, dem A rbeitsnachw eis An- 
zeige zu m achen. Das R eichsam t erlaBt luiherc 
Bestimmungen iiber die h ierbei eiuzuhaltcnden 
F risten  und Form en, sow ie daruber, in w eichen 
Fallen die Anzeige s ta tt von den einzelnen 
Arbeitgebern, von einer B erufsvertretung zu er- 
statten  ist.“

So wenig irgendeine B eeintrachtigung des 
Koalitions-, Streik- und  A ussperrungsrech tes 
unter den gegebenen W irtschafts- und Arbeits- 
yerhaltn issen  begunstigt w erden soli, ebenso ent- 
schieden muB m an aber dagegen Stellung 
nehm en, daB durch einen offentlichen und  pari- 
ta tischen  A rbeitsnachw eis die W irkungen des 
S treiks und  in  gleicher W eise auch  der A us
sperrung gesteigert w erden sollen. Denn daruber 
m ussen w ir uns klar sein, ein ausdriick licher 
Hinweis auf die A ussperrung und  die A rbeits- 
niederlegung und das E rfordernis eines trotzdem
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ausgesproehenen  V erm ittlungsverlangens w erden  
dafiir sorgen, daB in der M ehrzahl aller Falle 
A rbeitgeber und A rbeitnehm er lieber au f die Ver- 
m ittlung yerzichten , a is  sich  dem  V or\vurf des 
S tre ikbruches oder der H interhaltigkeit auszu- 
setzen.

Am sc lia rfsten  ab e r muB die sechste  Diirch- 
b rechung der U nparte ilichkeit der A rbeitsverm itt- 
lung bekam pft w erden, die im  § 45 des E ntw urfes 
zum  A usdruck kom m t. D anach sollen nam lich  
A rbeitgeber und A rbeitnehm er un ter gew issen 
V oraussetzungen, die einseitig du rch  die Salzung 
festgesetzt w erden  konnen, b is zu r H ochst- 
dauer von d rei M onaten von  der Benutzung 
des A rbeitsnachw eises ausgesch lossen  w erden

U m schau.
Untersuchung niehtmetallischer Einsehliisse.

Zur Frago der A rt und der Untorscheidung nicht- 
metallischer Einschliisso in  Eisenlegierungen yeroffent- 
licht Matyeieff systematische Untersuchungen'1). E r 
schmolz im Eisentiegel yerschiedcne Osydgemische zu
sammen und yerwendete ais Aetzmittel bei den mikrosko- 
pischen Untersuchungen entweder Wasserstoff bei JRot- 
glut oder 0,2prozentige wiisserige Oxalsaure. Das E r- 
gebnis seiner-Arbeit faftt Matyeieff wie folgt zusammen:

Bei der Untersuchung yon Sehlackeneinschlussen 
kann die Beobachtung am ungeatzten Sehliff ergeben:

1. dafi der Einsehlufi homogen ist, •
2. dafi er aus zwei Bestandteilen,
3. daB er aus drei Bestandteilen zusammengesetzt ist.

1. Auf Grund seiner synthetischen Schmelzen hat 
Matyeieff festgestellt, dafi ein homogener Einsehlufi ent
weder aus Eisenoxydul oder? Eisen- oder Mangansulfid 
oder aus Silikaten bestehen kann. Lafit sich der Ein- 
schlufi bei Rotglut durch Wasserstoff reduzieren, so ist 
dadurch Eisenoxydul nacligewiesen. Die Oxalsaurę greift 
nur die beiden Sulfide an. Hierbei ist das Eisensulfid 
dureh eine scliwaeh-rosa Farbung zu erkennen. Wird 
aber der Einsehlufi durch keines der beiden Aetzmittel 
angegriffen, so besteht er aus Silikaten.

2. Einsehliisse, dio mikroskopisch zwei Bestandteile 
aufweisen, konnen aus folgendon Komponenten zu
sammengesetzt sein: a )  aus Eisensilikat und Eisenoxydul; 
b) aus Eisenoxydul und Manganoxydul; c) aus ,Eisen
sulfid und Mangansulfid; d ) aus einem Gemisch von 
Eisen-Mangansulfiden und Eisen-Manganoxydulen. Lafit 
sich. ein Beśtandteil des Einschlusses durch Wasser
stoff Yollkómmen reduzieren, so ist der Fali a  gegeben, 
wobei das Eisenoxydul reduziert wird, wahrend das 
Eisensilikat unyerandert bleibt. Is t aber der eine Be- 
standteil durch Wasserstoff nur teilweise reduzierbar, 
so dafi an Stelle des reduzierten Bestandteiles ein. f  eines 
Netzwerk zuriickbleibt, so besteht der Einsehlufi aus 
Eisenozydul -(- Manganoxydul (Fali b). Der y e r
fasser nimmt hierbei an, dafi nur rei nes Eisenoxydul 
reduziert wird, er łialfc also an seiner im Jahre 1910 
in derselben Zeitschrift geaufierten Ansicht, sowohl Eisen- 
oxydul ais auch Manganoxydul seien durch Wasserstoff 
reduzierbar, nicht mehr fest. Durch Aetzung m it Oxal- 
saure lassen sich die Sulfide erkennen (Fali c).

Die Untersuchung von Einschliissen, die aus Ge- 
misehen yon Eisen-Mangansulfiden und Eisen-Mangan- 
oxydulen bestehen, sind yom Verfasser nicht besprochen.

3. Der Einsehlufi ist aus drei Bestandteilen zu
sammengesetzt. E r besteht dann neben Silikaten und 
Ośydulen auch aus Sulfiden. Durch Wasserstoff lassen 
sieh die Oxyde, dureh Oxalsaure die Sulfide nachweisen, 
wahrend dio Silikate unyerandert blciben. Der Ver-

diirfen. Dam it w erden  diese A rbeitgeber und 
A rbeitnehm er den grofiten Schw ierigkeiten  aus- 
gesetzt. Dies muB um  so m ehr verm ieden 
w erden, w eil du rch  den A usschluB von der Be
nutzung des A rbeitsnachw eises und  durch  die 
V ersperrung des V erm ittlungsw eges in  bedroh- 
licher W eise in  e rs te r L inie neben  den Aus- 
geschlossenen  auch  die A llgem einheit geschiidigt 
w ird.

Die in ausre ichendem  Mafie eingefugten 
S trafbestim m ungen konnen u n d  m ussen  genugen, 
dem  G esetz A nerkennung zu  verschaf£en. Diese 
w enigen H inw eise durfteń  ausre ichen , um  von 
der N otw endigkeit e iner scharfen  N achpriifung 
des E ntw urfes zu iiberzeugen.

fasser spricht auch an H and seiner Versuchsschmelzen 
iiber die moglichen Loslichkeitsverhaltnisso der einzelnen 
Komponenten im festen Zustand. Da diese Ausfiihrun- 
gen, wenn auch von Interesse, zum grofion Teil Hypo- 
thesen sind, die einer festen Grundlage entbehren, 
sei hier bezuglich der Einzelheiten auf das Original yer-. 
wiesen.

Im  zweiten Teil der Arbeit bespricht der yer
fasser an einem praktisehen Beispiel dio Rifibildung an 
Blocken, die er teilweise auf Sulfide, teilweise auf Rand- 
blasen zuruckfiihrt. Eingehend sei hier nur die Unter-, 
suchung eines getemperten Kettengliedes beschrieben. 
Dieses wies im Inneren Perlit und am Rando Ferrit 
auf. Auficrdem fanden sich im Inneren ■heterogene 
Sehlaekeneinschlusso von graner nnd gelblicher Farbę, 
dio auf Grund der Aetzung m it Oxalsaure ais F eS  -f- 
M nS bestimmt w urden. Naher am Rande fanden sich 
Einsehliisse aus zwei Bestandteilen, yon denen einer 
durch Wasserstoff yollkonunen reduzierbar war (Fe O 4- 
Fe O • Si 0 2). Schliefilich liefien sich am Rande des Ma
terials nicht iitzbare Einschlusse feststellen, die also Sili- 
kate -sein miissen. Da im weifien Roheisen diese Ein
schlusse nicht auftreten, muB man annehmen, dafi diese 
durch das Tempermittel in  das Materiał gelangt sind. 
Es handelt sich hier run Eisensilikate und Eisensulfide. 
Am Rande wird Eisenoxydul durch Kohlenstoff reduziert, 
und es bleibt nur der durch kein Aetzmittel angreif- 
barc Silikateinschlufi zuriick. Mehr der M itte zu wird 
in dem Mafie, wie der Kohlenstoffgehalt des Materials 
zunimmt, Eisenoxydul -j- Eisensilikat zu finden sein, 
wahrend die sulfidischen Verbindungen bis Łn den 
Kern der Probe yordringen. Daraus folgt, dafi zu hohe3 
und zu lahges Gluhen das M ateriał zwar entkohlt, 
aber gleichzeitig durch Anreicherung an Schlacken- 
cinschliissen yersehlechtert. 0 .v .  Eeil.

Beitrage zur Eisenhuttenchemie.
(Januar bis Juni 1920.)

1. A l l g e m e i n e s .
Die Verwendung der yon der Industrie in  Stahl- 

flaschen gelieferten y o r f l i i s s i g t e n  u n d  k o m -  
p r i m i e r t e n  G a s e  im Laboratoriumsbetrieb ist eino 
stets wachscnde, da man hierdurch grofio Gasmengen 
jederzeit zur Vcrfiigung hat, ohno erst die umstiindliche 
und zeitraubende Darstellung im kleinen durehfuhren zu 
mussen. Von den ycrfliissigten Gasen kommen aufier 
Kohlensaure Schwcfeldioxyd, Chlor und Ammoniak, von 
den komprimierten Gasen Wasserstoff, Sauerstoff und 
Stickstoff in Betracht. Da man diese Gase heutzutage fiir 
Laboratoriumsarbeiten haufig benutzt,. so sind die von 
L. M o s e r 1) yeroffentlichten Angaben der auf Grund 
yon Versuchen festgestellten moglichst einfachen R e i -  
n i g u n g s y e r f a h r e n  von W ert.

i )  Rcv. Met. 1920, Noy., S. 73G/52.
*) Zeitschr. f. anorg. u. allgem. Chem. 1920, 24. Febr., 

S. 125/42.
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Ueber K o h l e  n d i o x y d  kann man im allgemeinen 
sagen, daB dio Kohlensaure des Handels recht rein ist 
(98 bis 99 °/o); die geringen Mengen von Verunreini- 
gungen erstreckcn sioh auf Sauerstoff, Stickstoff (Luft) 
und Kohlenoxyd, sehr selten sind Spuran von Sehwefel- 
wasserstoff und Sehwefeldioxyd vorhanden. Der Sauer
stoff lafit. sioh quantitativ dureh Ueberleiten uber glii- 
hendes Kupfor zuriicklialten; ais Absorptionsmittel auf 
nassem Wego ist Cliromochlorid oder Chromoazetat zu 
empfehlen. E tw a in der Kohlensaure yorhandene Spuren 
von Kohlcnosyd werden sioher osydiert, wenn man der 
Kupferschicht eino solche von feinstom, auf Asbest ver- 
teiltem Kupferoxyd hinzufiigt. Schwefel wasserstoff liiilt 
man quantitativ zuriiek durch Einsclialten eines grofioren 
U-Eohres m it Kupfcryitriolbimsstein1). F ur Schwefel- 
•dioxyd ist in  einer angesauerten 2-norm.-Permanganat- 
losung das Absorptionsmittel gegeben.

Durch fraktionierte Destillation der fliissigen Luft 
hergestellter S t  i o k  s t  o f f hat nur geringe Yerunreini- 
gungen, dic sich auf Sauerstoff bescliranken. Es ergab 
sioh auf Grund von Versuchen, daB man auch hier wieder 
am besten m it nasser uńd trookener Rcinigung arboitet. 
Ais nasses Absorptionsmittel dient Kupferdrahtnetz in 
Ammoniumkarbonatlosung, ais trockenes Mittel eine auf 
Eotglut crhitzte 409 mm lange Kupferschicht, die auf 
Asbest fein yertcilt wird. Zur Entfernung des aus 
der Ammoniumkarbonatlosung stammendea Ammoniak- 
■dampfes sind naehher zwei Waschflaschen mit konz. 
Schwefelsaure einzusohalten, die zugleieh das Trocknen 
des Gasstromes besorgen.

Aus Wasser dureh Elektrolyse hergestellter AV a s - 
s e r s t o f f  ist sehr rein und enthalt blofi ganz geringe 
Mengen L uft. Die geringen Mengen Sauerstoff konnen. 
■durcli auf Eotglut erhitzten Platinasbest zu Wasser ver- 
hrannt und dieses durch Chlorkalzium oder Phosplior- 
pentoxyd absorbiert werden. Der aus Wassergas her- 
gestellte Wasserstoff enthalt ais Verunreinigungen: 
.Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenoxyd, Kohlensaure, selten 
Arsenwasserstoff, und zeitweilig, ais Folgcerscheinung 
■des Kohlenoxyds, Eisenpentakarbonyl. Kohlenoxyd oder 
Eisenkarbonyl enthaltender Wasserstoff ist fiir La- 
boratoriumszwecke unbrauchbar. Die Entfernung der 
Kohlensaure geschieht in iiblicher Weise dureh Einschal- 
tung eines Trockenturmes m it Natronkalk. Stickstoff 
ist nicht storend. Arsenwasserstoff wird^ durch ange- 
sauerte Silbernitratlosung, Sauerstoff, wie friiher er- 
wahnt, entfernt.

Nach Linde aus flussiger L uft erzeugter S a u e r 
s t o f f  ist sehr rein und enthalt auBer mchtstoreaidem 
Stickstoff nur etwas Kohlensaure, die mit den iiblichen 
Mitteln zuriickgehalten wird. Durch Elektrolyse von mit 
Kaliumkarbonat versetztcm Wasser mittcls Eisenelcktro- 
■den gewonnener Sauerstoff ist weniger rein und kann is 
-zu 4o/o H 2 enthalten. Letzterer wird durch Leitcn uber 
auf Eotglut erhitzten Platinasbest quantitałiv zu W asser 
verbrannt; nachher echaltet man eine Waschflasclie mit 
konz. Schwefelsaure oder ein Bohr mit Phosphor-
pentoxyd ein. _

Das heutzutage ausnahmsweise aus Elektrolytemor 
■dargestcllte flussige C h l o r  entliiilt ais Beimengungen 
Luft, Kolilendioxyd, Kohlenoxyd und Chlorwasscrstofi. 
In  einer geeigneten Vorlage, die am besten aus einem 
■.schlangeriartig gebogenon Glasrohr von 10 bis 12 mm 
lichter Wcite besteht und durch Kohlcnsaureather gekuhlt 
wird, wird das aus der Stalilflasche ausstromende Uilor- 
.gas yerflussigt, wahrend Kohlenoxyd, Sauerstofr un 
Stickstoff entweichen. Da der Siedepunkt des fliissigen 
•Chlors bei 760 mm bei — 33,6° liegt, so kann man durch 
geeignete Temperaturerliohung einen regelmiilłigen, iast 
reinen Strom von Chlorgas erhalten, der noch durcli 
ikonz. Schwefelsaure getrocknet wird.

S c h w e f e l d i o x y d  enthalt nur gennge Wasser- 
mengen und etwas Kohlendioxyd, so daB es meist un- 
.mittelbar aus der Bombę yerwendet wird. W u l nian

1) 60 g Bimsstein werden mit 30 g konz. K upfer- 
.•sulfatlosung zur Trockne gedampft und 4 st lang ci 
150° getrocknet.

ganz reines Gas, dann wird wieder Verflussigung helfen, 
dio liier schon bei — 110 erfolgt; das Trocknen geschieht 
mit Chlorkalzium und m it konz. Schwefelsaure.

A m m oniakgas enthalt durchschnittlich 98o/o N H 3; 
dio restlichen 2 o/o setzen sich aus Wasser und organischen 
Stoffen, wie Pyridin, Methylamin, Pyrrol, Naphthalin
u. a. m. zusammen. Eine Trennung von diesen basischen 
Stoffen ist wegon ihres physikalisch und chemisch ahn- 
liohon Verhaltens nur schwer durchfiihrbar. Zur Oxy- 
dation der organischen Stoffe kann man das Ammoniakgas 
durch einige Vorlagen schicken, die 2prozentige kochende 
Permanganatlosung enthalten, doch ist es auf diesem 
Wege nicht moglich, eine quantitative Scheidung zu er- 
zielen. Das Trocknen dea Gases geschieht mittels Kal- 
ziumoxyd oder Natronkalk.

2. A p p a r a t e  u n d  E i n r i c l i t u n g e n .
J.  B. S t e t s e r  und E . H . N o r  t  o n ł ) beschreiben 

eine A p p a r a t u r  z u r  B e s t i m m u n g  d e s  K o h -  
l e n s t o f f e s  in 6 min. Der Kohlenstoff wird im 
elektrischen Ofen im Sauerstoffstrom verbrannt und die 
gebildete Kohlensaure in einem Gemisch von Natron- 
lauge und Asbest absorbiert und gewogem Die Appa
ratur ist dieselbe, wie sie bei uns fiir die gleichen Zwecke 
in Anwendung ist, nur ist unsere jener darin iiberlegen, 
daB da3 lastige Ein- und Auswagen der Absorptions- 
geriite wegfiillt, die Kohlensaure volumetrisch bestimmt 
und somit die Dauer der Bestimmung noch weiter ver- 
kiirzt wird.

Bei dem von C. I I  o f  r  i c h t  e r 2) entworfenen 
n e u e n  S o h w e f e l b e s t i m m u n g s a p p a  r  a t sind 
alle Gummiyerbindungen durch Schliffe ersetzt, die durch 
Wasser abgedichtet werden konnen; das Zuriicksteigen 
der Absorptionsfliissigkeit wird durch einen Aufsatz yon 
bestimmten Abmessungen yerhindert, der mit einem 
WasserabschluB versehen ist. Selbst da3 Absorptiona- 
gefiiB ist durch Sehliff mit dem Entwicklungskolben ver- 
bunden. Der Apparat mag sich fiir yereinzelte wissen- 
schaftliche Untersuchungen eignen, fiir Betriebsanalysen 
und Betriebslaboratorien scheint er teuer und gewagt.

Die elektrisehę Widerstandsheizung hat sich fiir zahl
reiche physikalische und chemische Untersuchungen ais 
besonders wertvoll erwiesen. Genaue Einhaltung einer 
bestimmten Temperatur auf beliebig lange Zeit, wie es 
bei yielen Untersuchungen notwendig ist, lafit sich am 
einfachsten und sichcrsten durch elektrische Widerstands- 
erhitzung erreichen. Die Schwierigkeiten der Tem- 
peraturregelung dieser elektrischen Oefen lassen sich 
durch selbsttatige Temperaturregelungen yermeiden. 
Eine n e u e  B a u a r t  s e l b s t t a t i g e r  T e m -  
p e r a t u r r e g e l u n g  f i i r  e l e k t r i s c h e  O e f e n  
bcschreibt Dr. E r n s t  I i a a g n 3). Sie benutzt die 
Aenderung des Widerstandes des Ofenheizkorpers fu r die 
Eegelung. Mit Erreichung des Widerstandes, der einer 
bestimmten Temperatur entsprieht, wird der Strom 
durch einen Zeitschalter auf bestimmte Zeit ausgeschaltet. 
Die Einrichtung hat sich bei einer Anzahl Oefen aufs 
beste bewahrt. Der Hauptyorteil liegt in der yollig 
sicheren, selbsttatigen Einhaltung einer bestimmten Tem
peratur. _ . 1 - 3 -

Eine Arbeit ersparende E i n r i c h t u n  g f u r d i e  
S c h n e l l b e s t i m m u n g  v o n  N a s s e 4) in Kohle- 
proben u. a. m. ist kurzlich von der Williams Apparatus 
Co. zu Watertown, N. Y., auf den Markt gebracht worder.. 
Der Apparat besteht aus einem doppelwandigen elek- 
trischcn Ofen m it thcrmostatischer Kontrolle. Oben auf 
dem Ofen ist eine Wage angebracht, mittels derer man die 
Probo innerhalb und auBerhalb des Ofens wagen kann. 
Der Wagebalken ist so ausgedacht, dafi der Niissegehalt 
unmittelbar ohne weitere Eechnungen abgelesen werden 
kann. Um den Niissegehalt in einer Probe zu bestimmen, 
wird der Thermostat so geregelt, dafi er die gewiinschte 
Temperatur einhalt. Die Ofentempcratur kann an einem

1) Iron Age 1918, 22. Aug., S. 443/5.
2) Chcm.-Zg. 1920, 5. Febr., S. 110
3) Elcktrotechni8che Ztsch. 1919, 18. Dez., S. 670/-.
•>) Chem. Met. Eng. 1920, 19. Mai, S. 946.
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durch die Seitenwand gesteckten Tliermometer abgelesen 
werden. Is t konstantę Temperatur erreicht, so wird dic 
Wage mittels tarierter Ge wieli te auf Gleich gewieht ein
gestellt, die in gewolmlieher Y eise cingewogene Probe 
auf ein Wagcfach im Ofen untergebracht und hier be- 
lassen, bis dic Wage keinen Gewichtsverlust mehr an- 
frjbt. Die Zeitdauer der Bestimmung betragt 10 min. 
lis sind mehrere getrennte Wiigeabteilungen yórgeśęhen, 
so dafi mehrere Proben zu gleicher Zeit gctrocknet wer
den konnen. Gegenuber der bisher iibliehcn Bestimmungs- 
weise der Nassc bietet der neue Apparat einen erheb- 
liehen Vorteil, wenn man den Zeitverlust bedenkt, der 
bei dcm altcn Verfahren ontsteht durch das Wagen, 
das Abkiihlenlasscn im Exsikkator, das Auswagen und die 
Wiedcrholung des Yerfahrens bis zur śchlicfilichon Gc- 
wichtskonstanz.

Eine V e r b c s s e r u n g  d e s  K i p p a p p a -  
r a t e s  z u r  E r z e u g u n g  e h  e m i s c h  r e i n e n  
W a s s e r s t o f f s  i m  L a b o r a t o r i u m  besclireibt
31. D o lc h 1). Der Apparat bewirkt in einfachster Weise 
den zur Einleitung der Entwicklung im A pparat not- 
wendigen Niveauausgleich dadurch, dafi eine \crbindung 
zwischen der mittleren und oberen Yorratskugel her- 
gestcllt wird. Die Flussigkeit st-romt in diesem Palle 
aus dem oberen Gefiifi rascli in die zur Entwicklung ibe- 
stimmte Kugel, und die Entwicklung beginnt und bleibt 
gegebenenfalls dauernd. Der Apparat kann, wenn die 
angewandten Schliffe dicht sind, lange Zeit einen dureli- 
aus luftfreien Wasserstoff liefern und ist stets ohne 
irgendwelche Yorbereitungcn betriebsbercit.

Auf gasanalytisehem Gebiete brach ten G. W. Jo n e s  
und F. > B. N e u ni e i s t  e r 3) vom Bureau of Mines 
e i n e n  v e r b e s s e r t e n  O r s a t a p p a r a t  heraus. 
Am Analysenverfahren ist nichts geiindert worden, die 
Yerbesserungen sind lediglieh an der Apparatur vorge- 
nommen und beziehen sich auf die Einrichtung zum 
Heben und Senken der Nryeauflasehe, auf die zur U nter- 
stutzung der Pipetten yorgesehenen Klammern u. a. m. 
In  der beschriebenen Ausfuhrung scheint der Orsat
apparat allerdings reichlich verwickelt und fiir die un- 
mittelbare Anfertigung von Gasanalysea im Betriebe 
kaum geeignet.

Fiir die gelegentliche Kontrolle von Feuerungs- 
anlagen konnen zur Bestimmung des Kohlensauregehalts 
der Raucligase auf bekannte Weise ausgefiihrte Einzel- 
analysen verwendet werden. Zur dauernden Ueber- 
wachung werden zweckmafiigcrweise die selbsttiitigen 
Bauchgasanalysatoren yerwendet. Bei der Durehsicht der 
L iteratur zeigt cs sich, dafi wohl die \e rfah ren  der 
Einzelanalysen der Bauchgase in  weitgehendem Mafie 
besprochen sind, dafi es aber an jeder zusammenfassenden 
Arbeit iiber die Bauchgasanalysatoren mit selbsttatigem 
Betrieb fehlt. Es ist dalier eine Arbeit von O t t o  
B r a u n ■') sehr zu begriifien, die eine Zusammenstellung 
iiber siimtliche A p  p a  r  a  t e  z u r  s e l b s t t i i t i g e n  
Y o r n a h m e u n d A u f z e '  i c l i n u n g  v o n  E a u c h -  
g a s a n a l y s e n  gibt. Nach der Arbeitsweise werden 
die Apparate wie folgt eingeteilt und besprochen:

A. Bein physikalisehe Yerfahren.
I. Bestimmung des Kohlensauregehaltes auf Grund

des spezifisehen Gewichtes.
1. Wagung einer bestimmten Gasmenge (L u x - 

sche Gaswage und der Oekonometer von 
A r n d t ) .

2. Messung des Auftriebs einer bestimmten 
Luftmenge in den schweren Rauchgasen (das 
Dasymetcr yon S i e g e r  t und D ii r  r) .

3. Manometrische Messung des Gewiehtsunter- 
schieds einer Baucligas- und Luftsaule 
(Bauehgasanalysator von S c h u lz e -K re ll) .

4. Messung der Differenzvolumina beim Durcli- 
saugen von Luft. und Bauchgas durch je 
eine Oeffnung in  dii-nner Wand (Kohlen-

!) Chem.-Zg. 1920, 20. Mai, S. 378.
*) Chem. 3Iet. Eng. 1919, 10./17. Dez,, S. 734/6.
3) J. f. Gasbel. 1920, 15. .Mai, S. 310/5; 22. 3Iai.

S. 325/30; 29. Mai, S. 344/50; 12. Juni, S. 388/93.

saurebestimmungsapparat nach U b b e - 
1 o h d e und D o m m o r).

5. Messung 3er Differenzdriickc bei gleichge- 
bauten Ventilatoren (Telezometer).

6. Messung der Druckandcrungen beim Durch- 
stromen durch eine Kapillare, Ziihigkeit, und 
eine Duse, spez. Gewieht (Apparat nach 
D o m in e r 1).

I I .  Bestimmung des Kohlensauregehalts auf Grund 
der yerschiedenen Lichtbrecliung der Gase (das 
Gasrefraktometer).

B. Physikalisch-chemische Verfahren.
I. Absorption der Kohlensaure.

1. Messung des zu- und abgefiihrtcn Gasstro- 
mes, doppelto Uhrenmcssung (der Com- 
bustion Testor, der registrierendc Gaspriifer 
von J. P i n t s c h ,  der Luftuberschufi- 
messer von L o m s c h a k o f f).

2. Messung der Volumenabnahmc einer be
stimmten Gasmenge:
a) Oberflaclienabsorption (Ados- und Aci- 

A ppara t);
b) Du rcliperlabsorption (Bauchgaspriifer Pa- 

ting, der Coometer, der Kohlensaurebe- 
stimmungsapparat von K. A. I I  a r  t u  n g , 
der Combustion Becorder, der Pyrograph, 
der Oekonograph, Monopol-Apparat, 
3Iono-Apparat, der E ck a rd tsch e  Bauch- 
gasprufer, Bauchgaspriifer Patent G a r -  
t  e r  n i c h t ,  der Analyseur-Enregistreur 
des Gaz des Foyers, der Kohlensiiurebe- 
stimmungsapparat der Underfeed Stoker 
Company of America, der Kohlensiiure- 
bestimmungsapparat nach A. M e r  t  e n s)-

3. Messung des Druckunterschieds des Gas- 
stromes vor und nach der Absorption:
a) Durchstromen durch eine Oeffnung in 

diinner Wand. Spez. Gewieht (der 
Uehling-C02-Recorder);

b) Durchstromen durch eine Kapillare, 
Zahigkeit (der Autolysator).

I I .  Messung der Beaktionswarme bei der Yerbin- 
dung von Kohlensaure m it Kalilauge (Apparat 
nach Dr. B. M u  11 e r) .

I I I .  Bestimmung des Kohlensauregehalts auf elektro- 
motorischem Wege (A pparat nach G . - N o r d -  
1 a n d e r) .

lm  zweiten Teile der Arbeit werden die Ergebnisse 
von Yersuchen iiber die Arbeitsweise und die Genauig- 
keit der Angaben der zurzeit verbreitetsten Apparate 
gebracht.

3. B o  h e i s e n ,  S t a h l ,  E r z e ,  S c h l a e k e n ,  
f e u e r f e s t e  S t o f f e  u. a. m.

Fur  die B e s t i m m u n g  v o n  K o h l e n s t o f f  
d u r c h  n a s s e Y e r b r e n n u n g  benutzt P. L . H  i b - 
b a r d 2) seit einiger Zeit eine Abanderung und Ver- 
einigung friiher yeroffentlichter Yerfaliren. Das Ver- 
fahren ist einfach, bequem, nicht kostspielig, schnell und 
genau. Die zu untersucliende Probe w ird in eineni 
Kjeldahlkolben mit Chromschwefelsaure erhitzt und dio 
gebildete Kohlensaure durch einen gereinigten Luft- 
strom in eine Losung von Bariumhydroxyd geleitet. Der 
Uebersehufi an Bariumhydroxyd wird durch Titration 
mit Salzsiiuro von bekanntem Wirkungswert bestimmt. 
Yorteilhaft boi diesem Yerfahren ist, dafi die Feuchtig
keit der entwickelten Gase, die bei anderen Arbeits- 
weisen peinlichst entfernt und zuruekgehalten werden 
mufi, ohne EinfluB auf das Ergebnis ist.

Ein von J . B. C a i n  und J.  C. 3 I a x w e l l 3) be- 
schriebenes e l e k t r o l y t i s c h e s  Y o r f a  h  r  c n z u r

1) J . f. Gasbel. 1920, 6. Miirz, S. 155/7.
2) J . Ind. Eng. Chem. 1919, Oktober, S. 941/3.
3) J . Ind. Eng. Chem. 1919, Sept., S. 852/60; Iron 

Age 1920, 12. Febr., S. 492.
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B e s t i m m u n g  y o n  K o h l e n s t o f f  i n  S t a h l  ist- 
im Grundgedanken neu und beruht auf der Veranderung 
des elektrischen Widerstandos, ditf in  einer Norinal- 
losung beim Ausfiillen durcli einen anderen Stoff ein- 
tr itt.°  Dieser Stoff ist im yorliegenden Falle dio d.nrcli 
direkte Verbrennung des Mctalles erhaltcnc Kohlcm- 
saure. Die Normallosung ist eine Bariumhydroxydlosung 
von bekanntem elektrischem Widerstand. Das Yerfah- 
ren gestattefc die Anstellung genauer Kohlenstoffbestim- 
mungen in Stahl m it einer ,Gonauigkeitsgronze von 
0,01 o/o C innerhalb 41/j bis 5 min.

Uinfangreiclie Untersuehungen iiber die B e s t i m 
m u n g  d e s  M a n g a n s  i n  S o n d e r s t a h l e n  
n a c h d e m  P  e r s u 1 f a t  v e r f  a h r e n bei Gegen- 
wart von Chroni und Wolfram stollten P. I s i c o l a r -  
d e t  und A. L c  v i 1) an. Die Untersuehungen deoken 
sieli im groficn und ganzen mit den Untersuehungen 
des Cliemikerausschusses des Yereins deutscher Eisen-;; 
hiittenleute und befassen isich zunachst mit der Fest- 
stellung des Einflusses der Warme, der Sauren, der Sal- 
petersauro auf die Titration von Kaliumpermanganat 
durch arsenige Siiurc, des Einflusses der Schwefelsaure, 
vcrscliiedener Mengen Silbornitrats und Persulfats, Ies t- 
stellnng der Oxydationstemperatur, des Einflusses der 
fremden Metallo u. a. m. Bei Gcgcnwart vo.i Chrom 
stollten Nicolardot und Levi fest, dafi die Genauigkeit 
dor Bestimmung von den yorhandonen Chroni- und 
Mangangehalten abliilngt. Bei geringen Mangangehalten, 
unter 0,3 o,i0, konnen bei Cliromgehalton iiber 4,50 o/0 zu- 
fricdenstellende Ergebnisse nur schwierig erhalten ■wer- 
den; dio Ergebnisse fallen durchweg zu lioch aus. Fur 
diese Falle w ird der Zusatz einer Menge Permanganat 
von bekanntem Mangangehalt empfohlen, der naehher 
wieder in Abzug gebracht w ird; durch den Zusatz^ soli 
der Mangangehalt der zu untersuchenden Probe moglichst 
auf ungefahr 1 o/o gebracht werden. Mangangehalte von 
lo/o konnen namlich selbst bei Chromgehalton \on 10,5o/o 
selir genau bestimmt werden. Bei Gegenwart ^on 
Wolfram im Stahl ist der Zusatz yon 3 cm3 einer Phos- 
phorsaurelosung mit 38 o/o Anhydrid yorgosehen, wodurch 
eino komplexe Phosphorwolframverbindung entstelit, die 
die M angantitration nicht beeinflufit. Hohe Kobalt- 
gehalte (uber 60/0) sind infolge der entstehenden Bosa- 
fiirbung der Losung fur die Erkennung des Endpunktes 
der Titration liinderlich, eine Bcobachtung, die ebea- 
falls vor dem obengenannten ChcmikerausscliuB gemach 
wurde. .

Die B e s t i m m u n g  v o n  S c h w e f e l  n n(l 
C h r o m  konnen nach L o u i s  A. G o l d e n b e r  g -) in 
ein und derselben Einwago in der Weise ausge u u 
werden, daB man zunachst den Schwefel nach dem Jint- 
wicklungsverfahren mit Kadmiumazetat gewichts- °der 
mafianalytisch bestimmt, nur daG man statt in ba z- 
saure in Schwefelsaure (1 :4 ) lost, und in der sclroe e - 
sauren Losung das Chrom nach P h i  l i p s3).nach dem 
Silbernitrat-Persulfatverfahren bestimmt. Das Losen in 
Schwefelsaure sta tt in Salzsiiure soli die Schwcfclbefundo 
nicht beeinflusscn1) ; anderseits lassen sich Anwesenheit 
und Abwesenheit von Chroni leiclit an der grunen l‘ar- 
bung der Losung brkennen.

Yor einiger Zeit wurde in d i e s e r  Zeitschrift”) der 
erste Teil einer Arbeit von C h a r l e s  M o r r i s .  ° * 11 
s o n  uber die B e s t i m m u n g  v o n  U r a n ,  / <i r -  
k o n ,  C h r o m ,  Y a n a d i n  u n d  A l u m i n i u m  i n  
S t a h l  auszuglich wiedergegeben, worin die Uranbestim- 
mung berucksichtigfc wurde. In  dom neuerdmgs ) ot

i )  Rev. Met. 1919, Mai/Juni, S. 201/16.
=) Chem. Met. Eng. 1920, 12./19. Nov., S. 628.
3j Ygl. A. Ledebur: Lcitfaden fur Eisenhutten- 

laboratorien, 10. Aufl., S. 124.
')  Yom Berichterstattcr diesbeziighch angestfl.te 

Nachpriifiingen ergaben beim Losen mit Sclra e o saure 
stets um ungefahr 0,01 °/o S niedrigere Ergebnisse a s 
beim Losen m it konzentrierter Salzsaure.

5) St. n. E . 1920, 16. Sept., S 1214/5.
«) Chem. Met. Eng. 1919, 1, Juni, S. 588/9.

schionenen zweiten Teil der Arbeit behandelt Johnson dio 
Bestimmung der weiteren obengenannten Elemente.

Um den A l u m i n i u m - . u n d  Z i r k o n g e h a l t  
in Stahl festzustellen, lost Johnson 4 g Spiine in 50 cm® 
Schwefelsaure (1 :3 ) und 50 cin3 Wasser. N ach be- 
endigter Reaktion wird der unlosliche, hauptsaehlieh aus 
Karbiden bestehendo Riickstand abfiltriert und mit ver- 
diinntor Schwefelsaure ausgewaschen. D ad ie  ungelosten 
Karbide aluminium- und zirkonhaltig sein konnen, wer
den sie im Płatinticgel bei Rotglut yerascht und nach 
dcm Erkalton mit 6 cm3 FluBsiiuro und 6 cm3 Schwefcl- 
siiure (1 :3 ) abgeraucht. Die in Wasser gelosten Sul- 
fato werden dem Hauptfiltrato zugcfiigt. Das Ganzo 
fiillt man mit Wasser auf 250 cm3 auf, gibt unter stan- 
digem Umruhren Ammoniak (1 :1 ) hinzu, bis^ ein 
schwacher Nicderschlag entstelit, und fiigt noch einige 
Tropfen im UeberschuB zu. In diesem Augenblick hat sieli 
das ganze Zirkon und Aluminium mit nur wenig Eisen 
ausgeschieden. Der Nicderschlag wird sofort abfiltriert 
u ml in 50 cm3 hcifier Salzsaure ( 1 :1 )  gelost. Das 
F iltrat wird auf 50 cm3 eingedampft; dann werden zu 
der Losung nach und nach unter standigem Umruhren 
ungefahr 50 cm3 Natriumsupcroxyd hinzugefiigt, bis sie 
aikalisch reagiert. Nach weiterer Zugabe von 5 g Na- 
triumkarbonat wird das Ganzo eben aufgekoeht und 
der aus Eisen und Zirkon bcsteliende Nicderschlag ab
filtriert. 'Das ganze Aluminium ist im F iltra t enthalten. 
Zur Entfernung der letzten Spuren Aluminium aus dem 
Niedcrschlag wird letzterer in 50 cm3 heiGer Salzsiiure 
(1 :1 ) gelost und die Fiilhing mit Superosyd wieder- 
holt. In  den vereinigten und angesauerton Filtraton 
kann das Aluminium ais Oxyd durch Fallen mit 
Ammoniak bestimmt werden.

Der Eisen-' und Zirkonniedersclilag wird auf dem 
Filter mit 30 cm3 hcifier Schwefelsaure (1 : 3) und 
50 cm3 Wasser gelost, das F iltra t m it 20 cm3 einer ge- 
siittigten Dinatriumphosphatlósung (Na3 H P 0 4) versetzt 
und gut umgeruhrt. Dann wird langsam Ammoniak 
(1 :1 )  zugefiigt, bis gerade cin Niedcrschlag entstelit. 
In  diesem Augenbliek schcidet sich das ganze Zirkon al» 
Zirkonphosphat mit nur sehr wenig Eisen aus, da die 
Losun" noch saner ist und der groBte Teil des Eisens 
in Losung bleibt. Je mehr Zirkon in der Probe vor- 
handen ist, um so weniger Ammoniak braucht zur Ein- 
leitun" der Fiillung zugegeben zu werden. Nach einigen 
Stunden, am besten nach Stehen uber Nacht, wird das 
Zirkonphosphat mit dein wenigen Eisenphosphat und 
etwas Silizium abfiltriert, der Niedersehlag im Ila tin - 
tie^el verbrannfc und mit 10 Tropfen konz. Schwefel- 
saure und 10 cm3 FluBsśiurc abgeraucht. Der Riick- 
stand wird in ein Bccherglas gespult und erwarmt; das 
E is e n p h o s p h a t  geht in Losung, das Z i r k o n p h o s p h a t  bleibt 
ungelSst zuruck. Letzteres wird abfiltriert, gegluht und 
ais Z i r k o n p h o s p h a t  mit 38,38»/o Zr gewogen.

Fiir dio A l u m i n i u m  b e s t i m m u n g  i n  g e -  
w ohnlichem  S ta h l schreibt Johnson eine Einwago von
5 oder 10 g Spanen und Losung iiber kleiner Flainme m 
50cm3 Schwefelsaure und 5 0 cm3 Wasser vor. ^aeh hendig- 
ter Reaktion wird der liauptsachlich aus Kohlensioft und 
Karbiden bestehende unlosliche Ruckstand abfiltriert, im 
Platintiegel yerascht und nach dem Erkalten n u t fi cm 
FluBsaure und 6 cm3 Schwefelsaure (1 :3 ) abgeraucht. 
Dio klargelosten Sulfate werden dem H auptfiltrato zu- 
s r e u e b e n  Letzteres wird auf 250 cm3 yerdunnt und nach 
und nach unter standigem Umruhren nut Ammomak 
(1 ■ 1) yersetzt, bis der rotliche Niedersehlag m einen 
schwśrzlichen umsclilSgt. Das ganze Aluminium hat sich 
mit nur 3 oder 4 o/o des Eisens abgeschieden Der Nieder- 
sehlag wird abfiltriert, auf dem Pilter mit 50 cm3 Salz- 
S ure  (1 :1 ) gelost und das F iltra t mit Natnumsuper- 
oxyd bis zur alkalischen Reaktion yersetzt. Dann fiigt 
man 5 g  Natriumkarbonat zu, bringt da^ Ganze zum 
Sieden und filtriert das Eisen ab. Is t anzunehmen, dafi 
das Eison noch Aluminium enthiilt, so lost man den 
Niedcrschlag in heifier Salzsaure (1 :1 )  nnd w.ederholt 
die Fiillung. Das F iltra t wird mit Salzsaure ^ s a u e r t  
und hieraus das Aluminium mit Ammoniak gefallt und 
ils Tonerdc bestimmt. Da der Niedersehlag kieselsaure-
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haltig sein kann, raucht man 6icherheitshalber m it einigen 
Tropfen Schwefelsaure (1 :3 )  und 50 cm3 Flufisaure ab.

Zur B ę s t i m m u n g  kleiner Mengen von C hrom  
u n d  V a n  a d i n lost man in einem 600-cm3-Becher- 
glas 5 bis 10 g Stahl in 50 om3 Schwefelsaure (1 : 3) ,und
50 cm3 Wasser. Nach beendigter Beaktion filtrie rt man 
den  unlosliehen Biickstand ab und spiilt ihn in das 
Bechcrglas zuriick; das E ilter verbrennt man im Por- 
zollantiegel, lost etwaige Ueberbleibscl im Tiegel mit 
einigen Tropfen konz. Salzsiiure, raucht zur Entfernung 
der Salzsiiure m it 5 cm3 Schwefelsaure (1 :1 )  ab und 
spiilt etwaige Sulfato dann ebenfalls in  das Becherglas 
zuriick. Das F iltra t von den unlosliehen Karbiden ver- 
diinnt man auf ungefahr 200 cm3 und fiigt nach |und mach 
unter bestśindigem Umriihren 'Ammoniak (1 :1 )  zu, bis 
sich ein schwarzer Niederschlag bildet. Dana werden 
noch tropfenweise ungefahr 2 cm3 Ammoniak im Ueber- 
schufi zugegeben, wodurch eine vollstandige Absclieidung 
des ganzen Cliroms und Vanadins m it , nur sehr wenig 
Eisen erzielt wird. Der Niederschlag wird abfiltriert 
und m it 50 cm3 Schwefelsaure ( 1 :3 )  in das die un- 
loslichen Biickstiinde entlialtende 600-cm3-Beeherglas ge
lost. Das Ganze wird eine Zeitlang erhitzt und dann 
m it 40 cm3 Salpetersaure (1 :20) zur Oxydation aller 
Karbide versetzt. Wenn die nitrosen Dampfe yerschwun- 
den sind, lafit man noch einige H inuten durchkochen 
und gibt zur Oxydation des Chroms und Yanadins Per- 
manganat zu. Ausgeschiedenes Mangamsuperosyd wird 
zusammen m it yorhandener Kieselsaure und gegebenen- 
falls Wolfram abfiltriert und das F iltra t nach bekannter 
Arbeitsweise auf Chrom und Vanadin weiter untersucht. 
D er Vorteil des angegebenen Verfahrens liegt in  der 
Entfernung der grofien Eiscmmengen, wodurch eine 
grofiere Einwage ermoglicht wird. Auf diese Weise ist 
es moglich, Stahle m it nur 0,01 bis 0,02 o/o Cr oder Va 
mit gleicher Genauigkeit zu analysieren wie solche mit 
1 oder 2 o/o Cr und 0,25 o/o Va oder mehr.

Ueber die B e s t i m m u n g  d e s  U r a n s  u n d  
s e i n e  T r e n n u n g  v o a  a n d e r e n  s e l t e n e n  
G r u n d s t o f f e n  berichtet C. A. P  i e r  1 6 l ), dafi das 
Uran durch Ammoniumhydroxyd ais Ammoniumuranat 
gefallt wird, das seinerseits durch Gliihen in  griines 
Oxyd von der Formel U3 Os iibergeht. Weitcrliin kann 
Uran leicht und genau ais Phosphat, ais Sulfid durch 
Fallen mit gelbem Schwefelammonium und volumetrisch 
mittels Kaliumpermanganats2) bestimmt werden. Die yon 
Pierlfi empfohlenen Verfąhren zur Trennung des Urans 
von Va na di n oder Molybdan oder Wolfram beruhen auf 
der leichten Loslichkeit des Urannitrats in Aetlier. Die 
salpetersauren Losungen werden eingedampf t,. die Biick- 
stande m it wenig Salpetersaure angefeuchtet und dann 
das Ganze m it Aether ausgezogen. Das U rannitrat geht 
quantitativ in den Aether iiber. E in  weiterhin beschrie- 
benes, brauchbares Trennungsverfahren des Urans von 
Vanadin mittels Eisessigs ist bereits in dieser Zeit
schrift3) erwahnt.

Planmafiige Untersuchungen von W i l l i a m  
B ł a m 1)  iiber die B e s t i m m u n g  t o u  A l u m i 
n i u m  a i s  Ox  y d ergaben, dafi bei der Fiillung 
des Aluminiums m it Ammoniak die Gegenwart von 
Ammoniumchlorid fiir die Beinheit des Niederschlages 
von Vorteil ist. Zum Auswaschen des Niederschlages 
eignen sich Losungen von Ammoniumnitrat und -chlorid 
gleich gut. Da Aluminiumoxyd hygroskopisch ist, sind 
die Tiegel, die gegliihte Tonerde entlialten, im Exsikkator 
und auf der Wage bedeckt zu halten. Fur Niederschlage 
von 0,1 bis 0,2 g  Aluminiumoxyd geniigt ein Gliihen 
auf dem Geblase von 5 oder 10 min Dauer. Die Gegen
w art von Ammoniumchlorid beim Gliihen verursacht 
keinen bestimmbaren Yerlust an Tonerde.

ł ) J. Ind. Eng. Chem. 1920, Jan., S. 60/3. 
s ) Vgl. St. u. E. 1920, 16. Sept., S. 1244/5.
3) Vgl. St. u. E. 1920, 16. Sept., S. 1244/5.
'*) Bulletin of the Bureau of Standards 1917, 6. Marz, 

S. 515/34.

Gelegentlich der Entscheidung einer mineralogischen 
Frage entatand die Notwendigkeit, die genauesten bis
herigen Verfahren zum N a c h w e i s  u n d  z u r  B o -  
s t i m m u n g  g e r i n g s t e r  C h r o m m e n g e n  i n  
S i l i k a t -  u n d  K a r b o n a t g e s t e i n e n  u n d  
E r z  e n  anzuwenden; liierbei gelang es Dr. O. H a e k l1), 
die Verfahren noch zu verfeinern und ihre Empfindlich- 
keit festzustellen. Dio bei dieser Gelegenheit vorge- 
nommene Nachprufung der Empfindlichkeitsgrenze der 
Wasserstoffsuperoxyd-Beaktion fiihrte zu guter Ueber- 
einstimmung m it dem bereits im Schrifttum angegebenen 
W ert von 0,007 mg Chromsiiure. Bei Verwendung von 
1 em3 Aether, 1 cm3 verdunntemWasserstoffsuperoxyd und 
und einem Tropfen verdiinnter Schwefelsaure wurde nach 
dem Zusatz von zwei Tropfen ( =  0,1 cm3) einer Ka- 
liummonochromatlosung, von der 1 cm3 0,1 mg Cr2 0 3 
entsprach, eine eben schwach wahrnehmbare Beaktion 
erhalten, die nach Zusatz eines weiteren Tropfens ganz 
deutlich wurde; demnach liegt die Empfindlichkeits
grenze bei 0,01 mg Cr2 0 3. Das von Hackl beschriebene 
kolorimetrische Verfahren ist anwendbar auf Silikat- und 
ICarbonatgesteine sowie auf yielo E rze; es gelang ihm, die 
nachweisbare und quantitativ bestimmbare Chrommenge 
auf etwa den 50. Teil der bisher bestimmbaren zu ver- 
ringern. Auf diese Weise lassen sich Mengen. bis zu 
etwa 0,01 o/o Cr2 0 3 in 1 g  bestimmen. Bei noch go- 
ringeren Gehalten empfielilt sich die Bestimmung durch 
eigentlielie kolorimetrische Tijration.

P. N i c o l a r d o t  und F.  D a n d u r a n d 2) be- 
fafiten sich m it der Untersuchung der bei der Priifung 
von Glas, Silikaten und selbst gewissen Legierungen 
wichtdgen T r e n n u n g  u n d  B e s t i m m u n g  d o r  
M a g n e s i a  i n  G e g e n w a r t  v o n  A l k a l i e n  und 
unterwarfen yerschiedene Arbeitsweisen, wie das Phos- 
phatverfahren, das Karbonatyerfahren nach Schaff- 
gotsch, das Barityerfahren, das Kalkyerfahren, das 
Oxalsaure- oder Ammoniumoxalatverfahren und das Ver- 
fahren nach Berzćlius m it Quecksilberoxyd, einer niihc- 
ren Nachpriifung. Hiernach is t es am zweckmafiigsten, 
zur Fiillung der Magnesia bei Gegenwart yon alkalischen 
Salzen das Ammoniumphosphat zu yerwenden. Man darf 
bei diesem Verfahren nur nicht im Verhaltnis zu der 
zu fiillenden Magnesia einen zu grofien Ueberschufi an 
Ammoniumphosphat zugeben. Um den Ueberschufi zu 
yermeiden, steilt man sich zweckmafiig eine Ammonium- 
phosphatlosung von bekanntem Wirkungswert dar und 
fiigt hiervon je nach der Hohe des Magnesiagehaltes zu, 
den man zuvor in einer anderen Probe ohne Biicksicht 
auf die Alkalienbestimmung festgelegt hat. Die Entfer
nung des geringen Ueberschusses an Phosphorsaure mit
tels Ferrichlorids bietet keine Schwierigkeit. Das Vcr- 
fahren ist leicht ausfuhrbar und liefert sehr genaue E r
gebnisse. Das Schaffgotsche Karbonatyerfahren ist viel 
sehwieriger auszufiihren; es dauert auch liinger, da es 
zwei Eindampfungen und zwei Kalzinationen erfordert. 
Das Barityerfahren ist dem Schaffgotsclien noch yorzu- 
zielien. Die anderen genannten Verfahren sind zu ver- 
werfen.

In  Fallen, wo die Trennung der Magnesia von don 
Alkalien nicht notwendig ist, z. B. bei Analysen von 
Magnesiummetall oder Magnesiumlegierungen, kann man 
die Magnesia quantitativ noch yiel schneller ais m it Phos
phat bestimmen, wenn man zu der neutralen Losung 
von Magnesiumchlorid Fluorammonium in  geringem 
Ueberschufi zugibt. Der auf dem Sandbade zur Trockne 
gcdampfte und bei Botglut yorsichtig gegliihte Nieder
schlag besteht aus Fluormagnesium Mg F„. Bei Gegen
wart yon Alkalichloriden (Na Cl oder K  Cl) ist dieses
V erfaliren nicht anwendbar; einmal tr it t  in diesem Falle 
beim Auswaschen des Niederschlages die Losung eines 
grofien Teiles der Magnesia ein, und aufierdem halt der 
Biickstand Alkalien zuriick. Die Menge der zuriick- 
gehaltenen Alkalien ist bei Gegenwart yon Kalium yiel 
grofier ais bei Natrium. (SohloB folgt.)

1) Chem.-Zg. 1920, 20. Jan., S. 63.
2) B oy. Met. 1919, Mai/Juni, S. 193/9'.
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Bericht Uber die Tatigkeit des Materialpriitungsamtes 
Beriin-Łiehterleide im Jahre 1919 (20).

(1. April 1919 bis 31. Miirz 1920.)
Dem Bericht iibor dio Tatigkeit des Materialprii- 

fungsamtea1) entnehmen wir folgendes:
M eta llp ru fu n g .

Die Inanspruohnahme dor Abteilung war wahrend 
des Berichtsjahres rocht lebhaft. Dio Zahl der orledigten 
Antrage betragt insgesamt 238, davon 35 im Auftrage 
von Behorden und 203 im  Auftrage von Priyaten, untor 
letzteren 3 Auftrage aus dem Auslande.

Auch im Berichtsjahro muBte die Abteilung bei 
Gelegenheit dor Ausfuhrung von Maschinenprufungen 
mehrfach auf VerstoBo gogen dio ZwcokmaDigkeit dor 
Konstruktion u. dgl. hinweisen. Eine Rciho von Sonder- 
beobachtungen werden noch eingoliender behandelt werdon.

Die P ru fu n g  dor Maschinen m it K o n tro lls ta b o n  
konnto bisher yielfaeh nioht ohne weiteres bis zu der 
hochsten Kraftleistung der Maschinen ausgedehnt werden, 
weil die Abmessungen der nur bis zur Grenze der roin 
elastisehon Dehnungen zu boanspruchendon Kontrollstabo 
fur dio Einspannklauen dor Maschinen zu groB wurden.

Zur Bonutzung der vorliandonon Kontrollstabo 
wurden deshalb haufig besondere Einspannklauen an- 
gefertigt. Fehlto dio Moglichkeit hiarfiir, so konnte nur 
ein Teil des MeBbereichs der Kraftmesser untersucht 
werden; damit wurden aber dio Werke erheblich im 
Gebrauch ihrer Maschinen beschriinkt.

Neubeschafftc Stiibe aus veredelten oder legierten 
Stahlon lassen wesentlich hohere Beanspruchungen zu. 
Sio sind bereits m it gutem Erfolgo bis zu rd 33 kg/mm2 
heraufgesetzt, und neuerdings ist der Vorsuch gemacht, 
damit sogar bis zu rd 50 kg/mm2 zu gehen.

Erfreulieherweise konnten auch die V ersuche an 
der groB en 3000-t-M asehino m it gegliederten Druck- 
staben wieder aufgenommen werdon. Dio beiden ge- 
pruften gegliederten Druckstabe sind die letzten einer 
Versuchsreihe m it 10 Staben, jeder im Gewicht von 
rd 4,8 t  bei etwa 11,3 m Lange. Diese Stiibe unter- 
scheiden sich dureh funf versehiedene Arten der Yer- 
gitterung wesentlich voneinander. Festzustcllen war, mit 
welchor A rt von Vergitterung beisonst gleichem Gesamt- 
querschnitt die beste Spannung3verteilung bzw. die 
hochste Knickbeanspruchung bis zum Bruch des Stabes 
zu erzielen ist. Diese Vorsuchsaufgabe bedingte weit- 
gehende Yerwendung von FeinmeBgeraten, da nioht nur 
die Auskniekungen, sondern auch der Spannungsyerlauf 
in don einzelnen Teilen des Stabes, wio Deckplatten, 
Diagonalverstrebungon, Gurtwinkel, LangSv und Quer- 
schotten u. a. bei allmahlich gesteigertor Knickbelastung 
zu beobachten war.

Dio Ergebnisse lassen sich wie folgt kurz zusammen- 
fassen:

Die Gesamtknieklast der Stiibe betrug 840 bis 1100 t. 
Die an don zu yerschiedenen Zeiten gofertigten Staben 
beobachteten TJntersehiede 
ergeben aber nicht ohne wei
teres den gesuchten EinfluB 
der Vergitterung der Stiibe, 
da deren Materiał groBo Un- 
terschiede namontlicli in 
bezug auf die Streckgronzo 
auf wies. Letztereschwankte 
zwischen 19,40 und 27,S0 
kg/mm2. Man wird don 
EinfluB der Vergitterung 
daher nur feststellen kon
nen, wenn man die beob
achteten Knickfestigkeiten 
der Stabe m it der Streck- 
grenzo des -yerarbeiteten 
Materials yergleicht. Hierbei

ł ) Mitt. Mat.-Pruf.-Amt Berlin-Dahlem 1920, Heft 4 
und 5, S. 221/61.
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ergibt sich, daB bei oinigen Vergittorungen die im Kniek" 
stab auftretendo Hochstspannung die Streckgrenze des 
Materials erreicht, wahrend sie bei anderen Vergitterungen 
bis zu 6 % dahinter zuruckbleibt. Die schwer herzu- 
stellenden und kostspieligen Yergitterungen mittels durch- 
gehender Langsschottcn ergaben keine gunstigere Aus- 
nutzung des Materials ais die einfachen, dureh auBen 
aufgenietete Diagonalwinkeloisen. Bei beiden Arten 
konnton etwa 100 % der Materialfeatigkeit an der Streck- 
grenze ausgenutzt worden. Am ungunstigstensind offeubar 
die Vergitterungen dureh gleiehzeitig aufgenietete Quer- 
und Diagonalwinkeleisen, da dureh derartige steife Kon- 
struktionselemento Zusatzspannungen in den eigentlichen 
Druckstroben auftreten, die eine Herabsetzung der Ge- 
samttragkraft des Kniekstabes bis zu etwa 94 %  bedingen.

Man sieht hieraus, wio wichtig bei so lchen  Y er- 
suchen  die zweckmaBige Auswahl des Materials dureh 
yorherigo Festigkeitsprufungen ist, da die Untersehiede 
in  den Festigkaitseigenschaften dor handel3ublichen Eisen- 
sorten haufig wesentlich groBer sind ais die dureh yer- 
schiedene Bauart des gegliederten Stabes bedingten 
Spannungen beim Knickyersuch.

Ein Forderdrahtscil yon etwa 36 mm Durchmesser 
hatte im Betriebe auf einer Trommelforderung eines Stein- 
kohlenbergwerkes schon nach llm onatiger Benutzung 
auf der ganzen Liinge (520 m) Drahtbruche in sehr groBer 
Zald gezeigt. Die angestcllten sehr eingehenden Festig- 
keits- und mctallographischen Untersuchungen fuhrten 
zu dem Ergebnis, daB die Ursacho fur das plotzliche 
und zahlreiche Auftreten der Drahtbruche nicht auf daa 
Materiał der Drahte zuruckzufuhren war. Vielmehr durfte 
sio in den mehr oder weniger starken Anfressungen der 
Driihte zu erblicken sein, die dureh den bei der U nter
suchung ermittclten ziemlich hohen Gehalt der Hanfsede 
an freier organischer Saure (Gehalt des aus der Hanf- 
seele ausgezogenen Oeles an freier organischer Saure 
ais Saurezahl berechnet 32, ais Oelsaure berechnet 16 %) 
entstanden sein konnen oder deren Entstehen jedenfalls 
dureh diese freie Saure stark b^gunstigt worden ist.

An zwei Sorten S ta h ld ra h te n  von 2 mm Durch
messer wurden neben der Zugfestigkeit auch Llastizitats- 
messungen ausgefuhrt, und zwar in  der Weise, daB die 
Spannungen erm ittelt wurden, bei denen die bleibenden 
Dehnungen 0,003 %, 0,03 % und 0,2 %  bstrugen. Hierbei 
ergab sieh:

Draht-
fiortc
Nr.

Spannunp1) in kg/mm2 
bel der bleibenden Deh

nung von
Bruch-

deonung
5 4  %

(Mefll. 1 — 10 d)

Zogfe«tIg-
kelt

kg/mms0,003 % 0,03 % 0,3 %

1
2 '

51,60
61,20

116,70
112,60

150,00
150,40

5,8 180,10
176,80

Dsr EinfluB der einzelnen Stufen des Herstellungs- 
yerfahrens auf die Festigkeitseigenschaften von F o r  d e r - 
se ild ra h te n  ergab sich bei einer Untersuchung wiefolgt;

Stufo des Herstellungs- 
yerfahrens

W alzdraht . . . .  
derselbe gebeizt . . 

„  nach einem paten 
tierten  Yerfahren 
behandelt . . . 

,, yorgezogen . . 
,, nach dem 1. Zug
,, » « 2- ”

„ 3. „, ł  »»
..................4. „

Draht-
durch-
messer

mm

Elastlzlt8ts- 
g ren ze 

(0,02 %,*) 
ku/mm*

Streck
grenze 

(0,2 %)») 
kg/mm*

Zug-
tertigkeit
ke/mm*

5,8 28,50 46,00 91,50
5,8 29,60 44,50 91,10

4,8 40,00 67,40 110,10
4,8 44,10 87,00 111,90
4,3 52,10 105,60 130,60
3,8 57,30 111,90 138,50
3,3 61,90 124,10 149,50
2,9 65,00 130,70 160,90

Bruch-
dehnung

0
/o

Quer- 
scbnittsver- 
minderung q 

%

15,0
10,4

9.8 
3,2
5.6
5.9 
6,1
4.7

36
31

29
8

33
36
43
44

i) Mittelwerte aus je drei Einzelversuchen. 
n  Spannung bei 0,02 % bleibender Dehnung. 
») „  „  0,2 %
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Zwei vorbenutzte K e tte n  von 26 mm Eisenstarke 
wurden auf Zugfestigkeit und M it^rialfestigkeit unter
sucht. E rstere wurde in der 
gebriiuchliehen Weise an 
Kettenabsehnitten von funf 
Gliedern bestimmt, fur die 
Erraittelung der Material- 
fcstigkei t wurden aus andere n 
Gliedern deiKetteFlachstabe 
entnommen. Die Ergebnisse 
waren nebenstehende-.

An e le k tr is c h  g esch w eiB te n  P la t te n  aus GuB-

1
Kette 
i Nr.
f
i

Festigkeitseigenschaften der Kette Festigkeitseigenschaftcn des Kettencisens
Streckgrenze Brncbgrenze Streck- 

gren?e 
kg/mm2

Bruch- Bruch- Quer- 
schnittsver- 
nnhderung q 

%

Gesamt
Łg

Spannung 
kg/mm2

Gesamt
Łg

Spannung
kg/mm2

grenze
kg/mm2

dehnung
0
%

I i
1 2

10000 
12 000

9,60
11,00

17 350 
33 800

16,60
32,60

26,00
29,50

3S,60
38,30

26,7
23,5

54
59

fast gleich gut.■waren, wichen die Versuchsergebnisse 
m it den Kettenabsehnitten stark  voneinander ab, 
was zum groBten Teil auf den starken VerschleiB der 
K ettensorte 1 zuriickzufuhren war. Bei Sorte 2 be
trug das Yerhaltnis zwischen Zugfestigkeit der K ette 
und derjenigen des Eisens S4 % , die letztere gleich 100 
gesetzt.

Eine aus drei offenbar schon benutzten K etten- 
langen mittels zweierneuer Verbindungsglieder zusammen- 
geschweiCte L a s tk e t te  m it normalen Gliedern von 
5,2 mm Lange, 3,5 mm Breite und 1,1 ram Eisenstarke 
sollte einer Zugbelastung von 2500 kg unterworfen werden, 
um festzustellen, ob die K ette noch fur diese Belastung 
gebrauchsfahig war. Zu diesem Zwecke wurden zwei etwa 
7 m lange K ettenstrecken, von denen jede eines der neu 
eingesch weiB ten Verbindungsglieder enthielt, stufenweise 
bis 2500 kg belastet und hierbei die Dehnung der K ette 
an Abschnitten m it und ohne SchweiBs teilen gemessen. 
Bei 2500 kg Zugbelastung, die 5 min lang wirkte, 
tra t so st-arkes FlieBen der eingeschweiBten Glieder 
ein, daB von ihnen der Zunder absprang und die 
K ette einschlieBlich SchweiBstelle sich auf 1 m MeB- 
łange um 2 bis 3 cm dehnte. H iernach muBte die K ette 
fur eine ^utzbelastung von 2500 kg fur ungeeignet er- 
k lart werden.

Mit mehreren Sorten K u g e lg e le n k g lie d e rn — die 
eine Reihe (1 bis 3) verschiedener Konstruktion. des 
Gelenkes bei gleichem Kugeldurchmesser, die zweite 
Reihe (4 bis 6) gbicher Konstruktion des Gelenkes, aber 
verschiedene Kugeldurchmesser — wurden Yerdrehungs- 
versuche ausgefuhrt, wobei sich fur die Drehmomente 
beim Bruch des Gelenkes folgende M ittelwerte aus meh- 
reren Einzelversuchen ergabcn:

rerschiedpnc 
Konstruktion 
des Gelenkes

gleiche 
K onstruktion 
des Gelenkes

itt ® '§‘nn groBsrer bleibender Formanderungen 
( verdrehungen) wurde erm tte lt fur Sorte 4 bei 15,7 mkg, 
Sorte 5 bei 75 mkg und Sorte 6 bei 300 mkg.1

;. Zur Bestimmung des G le itm o d u ls  des Materials 
einer S ta h lw e lie  wurden Drehyersuche m it vier aus 
der Welle herausgeschnittenen Rundstaben ron  10 mm 
Durchmesser, m it Vierkantkopfen versehen. ausge- 

Stab 1 und 2 aus dem K ernm aterial, 
Stab 3 und 4 aus der Randzone der Welle entnommen 
waren.

, stellen. Hsrausgeschnittene Flachstabe, dic dio Schweifi- 
steUein der M itte enthiclten, ergaben folgende auffaliendnieancfA wprfn •

Materiał
j Platten- 

dicke 
mm

Zug- 
festis- 
kcit 

kg/mm2
Bcmetkungea

i
GuBeisen . . 

Schm iedeeisen

29.3
20.3
20.4 
10,2
10.4 
10,1

4.60
6.60 
7,50

22.50
21.50 
21,20

S am tlieh e  S tabe  
r is se n  in  der 
Schw eiB stelle; das 
B ruchgefuge war 
durchw eg uu- 

gleiv. hfórmig.

......... '-*<o-J.w ,|.ii- .n ,u n as ta in  von 58 mm
Jtochm esserw urden am R a n d e .im  K ern  und zwischen 
R an d  und K ern  Flachstabe zu ZerreiByersuehen en t
nommen, die folgende Ergebnisse liefcrten:

Streck- 
grenze 

kg/mm2
Randzone . . 30,40 
Zwischenzone 29,70
Kernzone . . 27,40 iU(U M
,1_ S,0 n d T ta h !Sort;en versehiedener Stahlwerke m it 
besonderer Bczeichnung ihres VenvendungszWeckes liefer- 
ten nachstehende Ergebnisse bei ZerreiByersuchen •

Broch- Hrucb- Quersehnitts-
grenz© dehnung ó yenninderang

(kg/ram-) (1=11,3 \ /f )% %
53,40 27,5 49
54,20 25,9 49
52,20 26,0 53

Stahlsorte
Streck-
grenze

kg/mm2

Bruch-
grenze

kc/mm2

Bruch- 
dehnung o

( 1= 1 1 ,3 / 0

Quer-
scbnitts-
vermin-
derungq

Kogcl- Dreh-
dorchmesser rooment

mm mkg
1 26 32,6 )
o 26 15,9 j
3 26 38,0 J
4 32 46,7 )
5 60 246 }

6 90 790 J

Schnelldreh-
stahl,

E rsatz

51,30
60,40
36,20
83,90

TiegelfluB- 
stahl fur 

Werkzeuge

8S.50
66,40
72.30
92.30 7,0

27
1
4

11
B
C
D

75.20 1

27.20 
29,60

83,10
67,50
55,90

TiegelfluB- 
stah l fur 

Gewehrteile

E
F
G

34,30
36,60
51,50

7,0
9,5 10

67.50 
53.10
58.50

TiegelfluB- 
stahl fur 

Gesenke

3,7
24,4

8,3

9
65
35

D
H

: 25,10 
i 43,00

TiegelfluB- 
stah l fur 

Federn

0 0 ,10 i 
77,90 !

24 2 
OJ

5 0
26

73,10 1143,00! 0 ,7 29

Mittels Spiegelapparaten wurden die Yerdrehun^en 
auf eine bestimmte MeBlange gemessen. Die bereeh- 
zwu"he° betrUscn fflr ^rdrehungsspannungen

0—3,45 kg/mms '0
Stab 1  Kernzone f S24 000 

» 2  „  S24 000
„  3  Randzone- SIS 0 0 0

» 4  „  831 0 0 0 '

—S,57Łkg/mm-
825 000
827 000 
S23 000
828 000 '

p  t P id•]cr'suche zeigen, in welchen weiten Grenzen die 
d „ , gleichen
,Ver3chiedenor Werke, zum Teil

es d lhcr o f ^  f f r °  eS SC'lWa”ken’ uad "’ic sch™  
a em.en Seite an Haud Ton F e s t i s -

VPZ T l  aUsin, auf deQ leweils in  Frage kommenden 
£  S t a t h f r e '  ZU fChIi'j6en und auf d«  anderen Seite 
G ™  f  -£ r  f  b“Stimrate'1 Verwendungszwecken 
Gr.nzen der ublichęn Festigkeitswerte anzugeben.

j  um im um  auslandischer Erzeugun" in Form von 
Rundstangen das nach Angabe des H e^tellers Fesl. “

t T  b - f Zen S0Ute' die deutschtni 
E t  “  an" ah?n 'd erreich t wurden, wurden auf 

niassung elner Reichsbehorde auf Zu-fe3ti,-keit Deli- 
K ^ d ru c k h a r te  und ehemisehe Z u% am m S tzung
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untersuelit. Nacli den Ergebnissen der chemischen Analyse 
handelte es sioh nieht um reines Aluminium, sondern mm 
eine Aluminiumlegierung. Die erm ittelten Festigkeits- 
eigenschaften yon im M ittel 27,00 bis 37,40 leg/min2 
Streekgrenze, 30,00 bis 40,00 kg/mm2 Zugfestigkeit, .10,3 
bis 5,7 % Dehnung und 97 bis 10S Kugeldruckhiirtp 
konnten hiernaeh nieht ais aufiergewohnlich hoch ;be- 
zeichnet werden. Nach den vorliegenden Erfahrungen 
sind deutsehe Aluminiumfabriken ohne weiter.es in 
der Lage, Aluminiumlogierungen ahnlicher Zusammen- 
setzungen von gleichen und, fails das Materiał einem 
Veredlungsverfahren unterworfen wurdo, sogar noch 
hoheren Festigkeitswerten zuliefern. So ergab dic Prufung 
von Blechen aus derartigem deutsehen Materiał folgende 
Mittelwcrte: Streekgrenze 28,00 bis 30,00 kg/ram2, .Zug
festigkeit 40,00 bis 48,10 kg/mm2, Dehnung 16,6 bis 6,2%.

M essing  in  Stangon yon etwa 4 X 16 mm Quer- 
schnitt von nachstehendor chomiseher Zusammensetzung: 

Cu Zn Sn Pb Fe NI
58,6 39,8 0,54 0,55 0,48 0,09 %

wurdo Zugyersuchcn m it Elastizitatsbestimmungen sowi i 
Druckyersuchen, bcides bei drei yerschiedenen, Warme- 
stufen (20, 100, 200°), unterzogen, wobei sioh folgende 
Wcrto ergaben:

Ferner wurde fiir vier Temperaturinteryalle der 
Warmeausdehnungskoeffizient ptm dieses Materials wie 
folgt erm itte lt:

Temperatur-.
interrall r t Jn

15 bis 55° 0,0000191
55 „  140° 0,0000205

140 „  180° 0,0000214
180 „ 220° 0,0000220

(SchluB folgt.)

Aus F achvereinen .
Iron and Steel Institute.

Die Herbstyersammlung des Iron and Steel In 
stitute fand am 21. und 22. Septembcr 1920 unter dem 
' Vorsitz' von Dr. J . E. Stead statt.

Aus dem allgemeinen Gesehaftsboricht ist hervor- 
zuheben, dafi mit Eiicksicht auf die grofie Steigerung 
der allgemeinen Unkosten sowie im besonderen der Kosteii 
fur die Drueklegung der Sitzungsberiehte die Mitglieds- 
beitriige erhoht und -in folgender Weise festgelegt wur
den: Das Eintrittsgeld betragt in Zukunft fiir jedes ge- 
wiihlte Mitglied 2.2/-—■ £ , der Jihresbeitrag fiir jedes 
Mitglied, das seinen Wohnsitz innerhalb dor yereinigten 
Konigreiehe hat, 3.3/— £ , fiir jedes auswiirtige Mitglied 
2.12/— £ .

Ueber dio einzeinen Vortriige wird im folgenden 
berichtet.

. IC. H o n d a  und T.  M u r a k a m i  legteń einen 
Bericht vor iiber dio

Graphitbildung in EIsen-Kohlenstoff-Legierungen.
Naoh den Ergebnissen ihrer Untersuchung stellten 

die Verfas3or iiber die Graphitbildung in reinon EiSen- 
Kohlenstoff-Legierungen folgende Ilypothese auf:

Die Graphitbildung erfoigt durch den Zerfall des 
Zementits, der wahrend der Abkuhlung der Schmelze er- 
starrt ist, und zwar nicht, wie von den meisten For-

1)- 0,02ó/o• Grenze.
2) 0,2 o/o Grenze.

schern .angenommen wird, direkt nach der Gleichung- 
, F e ,C  =  3 F e + C ,

sondern dureh dio katalytische Einwirkung von Kohlen- 
oxyd -odor I£ohlendioxyd. Wenn eine Legierung, die 
geloste3 Kohlenoxyd enthalt, bei 11300 erstarrt, so wird 

■'.eiho bestimmte Menge Gas frei, bleibt aber in dor Me- 
•' tallmasse zuruck. Da bei dieser hohen Temperatur der 
Partialdruck fiir KohIendioxyd gering ist, ontsteht eine 
kleine Menge dieses Gases nach:

; 2  0 0 = 0 0 2  +  0  ( 1 ) 
Das KohIcndioxyd reagiert sofort mit dem Zementit nach: 

C 0 2- f  F e 3C = 2  C O -j-3  Fe (2) 
Ąu3 dem Kohlenoxyd entstelit nach der Gleichung (1) 
wieder Kohlendioxyd und daraus wieder nach der Glei- 
ohung (2) Kohlenoxyd usw. Das Ergebnis dieses Kreis- 
prozesses ist der stufenweiseZerfall des Zementits unter 
Biidung yon Graphit.

Die Grundlage fiir diese Ilypothese bilden die E r
gebnisse einer grofien Anzahl von Versuchen mit einem 
Eisen folgender Zusammensetzung: 3,75 o/0 C, 0,063 o/o Si,
0,091o/oMn, 0,043 o/o P, 0,010o/0 S. Die Schmelztiegeł be- 
standen ausToncrde, das Gewieht der Proben betrug 20 g.

Wurde die Probe auf etwa 12000 erhitzt, so zerfiel 
boi der Abkuhlung dor eutektische Zementit etwa zu 

3/ f„ unbceinflufit durch die 
Erhitzungsdauor. Mit der 
Erhohung der Temperatur 
bis auf 1300° nahm die 
Graphitausscheidung ab; es 
bildete sich kein Graphit, 
wenn dio Probe langer ais
10 min bei dieser Temperatur 
erhitzt wurde. Erreichte 
die Erhitzungstemperatur 
1400°, so bliob die Graphit
bildung ganz aus. Wie eben- 

falls aus weiteren Yersuchon heryorgeht, ist anzunehmen, 
dafi die Loslichkoit der Gase in dor Schmelze mit cr- 
hijhter Temperatur abnimmt. Bei 1200° mag der Ge
halt an gelosten Gasen zur Graphitbildung noch ge- 
niigen, bei 1300° und daruber wird der Gasgehalt so 
stark vermindert, dafi er zur Graphitausscheidung nicht 
inehr ausreicht. Das Kohlenoxyd- und Kohlendioxydgas, 
denen die Graphitbildung zugeschrieben wird, entstehen 
in der Schmelze.aus dem Kohlenstoff und dem Eisenosyd, 
das, sieh wahrend der Erhitzung gebildet hat oder schon 
urspriinglich im Eisen yorhanden war.

Die Bcobachtung, dafi Graphitblattehen oft in der 
Umgebung yon Gashohlraumen angesammelt waren, gab 
Veranlassung, don Einflufi von Gasen auf die Graphit
bildung zu untersuchen. Wurde Kohlenoxyd oder Koh- 
lendioxyd durch dio Sehmelzo geleitot, so fand sieli 
nach der unmittelbar darauf folgenden Abkuhlung reieh- 
lieh. Graphit yor; Wasserstoff und Stiekstoff zeigten 
dieso Wirkung nioht. Je langer die Zeitdauer zwischen 
dor Gaseinleitung und der Abkuhlung und jo hoher die 
Temperatur der Schmelze war, um so weniger Graphit 
bildete sieh. Du rchgeblasene. L uft sowie beigemengtes 
Eisenoxyd forderten. ebenfalls die Graphitausscheidung. 
Im Vakuum war nur sehr schwer Graphit zu erhalten, 
wQraus der Schlufi, gezogen wird, dafi freie Gase die 
Graphitbildung bewirken miissen.

. Der Zeitpunkt der Graphitausscheidung wurde d:i- 
durch bestimmt, dafi Proben' zuer3t 10 min lang auf 
1200° erhitzt und wahrend der Abkuhlung bei yerschie
denen Temperaturen abgcsehreckt wurden. Bei einer 
Abschrecktemperatur von 1130° entstand kein Graphit, 
bei. 1100° wenig, und bei 1050° war die Graphitausschei
dung normal. H ieraul wird geschlossen, dafi dor Gra
phit sich nicht direkt aus der Schmelze, sondern orst 
nach bcendigter Erstarrung ausscheidet. In  Proben, die
10 min lang auf 1300° erhitzt und wahrend der Abkiih- 
lung auf 1100° gelialten wurden, tra t er3t nach 30 min 
Graphit auf. Bei 1050° erfolgte die Graphitbildung lang
samer ais bei 1100°. Betrug die anfiingliche Erhitzungs
temperatur 1400°, so war die Graphitbildung geringer.

Wenn weifi erstarrtes Eison auf eine Temperatur 
oberhalb 1000° erhitzt wurde, so bildete sich Graphit in

*

Włirme-
stufe

°o

a) Zugyersuche b)Druck-
versuche

Ełastizitats*
grenze1)

* kg/mm2

Elastizitdts-
modul

Streck-
grenze2)

kg/mm*

Brach- , 
grenze

■ kg/mm-

Bruch-
dehnung

0
(11,3

%

Quer-
s?lmittsver-
minderung

<1
%

Quełsch-
grenze*)

kg/mm2
20 24,00 1 074 000 33,40 48,30 26,0 36 37,10

100 22,00 1 068 000 30,50 41,40 t 29,7 36 36,30
200 14,00 1 044 000 26,40 35,00 32,0 . 37 31,50
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Form von Scliuppen, gleichwio er bei der Abkuhlung der 
Schmelze entsteht. Dio giinstigsto Temperatur war 
111)0°, bei 1000° ycrlicf die Graphitbildung sehr lang
sam, bei 900° bildeto sieh selbst wahrend 24stundigór 
Erhitzung kein Graphit. War die Schmelze vorhor huf 
1400° crhitzt worden, so entstand bei 1100° selbst nach
3 st nur wenig Graphit. Beigemengte3 Eiśenoxy<ł 
forderto dio Graphitbildung bei 1000°; im Vakuum ge- 
sehmolzene Proben schieden durch Gliihen nur dann 
leicht Graphit aus, wenn die Hochsttcmpcratur 1200° 
nicht iiberschritten hatte. Aus diesen Ver8uchsórgeb- 
nissen wird ebenfalls der SchluB gezogen, daB die 
Graphitbildung nur der Einwirkung des Kohlcnoxyds 
zuzusehreiben ist.

Die aus diesen Versuchsergebnissen entwickeite 
Theorie bezielit sich nur auf reine Eisen-Kohlenstoff- 
Legierungen; die G roph:tli'du ' g  in siliziumha’t ’gen Łó- 
gierungen wird yon den Verfas3ern noch in einer hc- 
sonderen Arbeit behandelt werdon.

P .  B a r d c n h c u e r .

Ueber eine Arbeit zur Erforschung der 

Konstifutlon der Nlckel-Eisen-Legierungen
berichten D . H a n s o n  und I lild a  E . H  a  n  s o n.

Bei Temperaturen iiber 900° bilden die beiden in 
diesem Gebiet paramagnetischen Metalle Nickel und 
Eisen bekanntiich e.ne ununterbroehene Reihe von Miscli- 
kristallen. Beide wandeln sich bsi tieferen Tempera
turen in eine ferromagnetische a-Form um (die y-P-tJm- 
wandlung dos Eisens kann zunśiehst unberiieksichtigt 
bleiben). Bilden nun diese a-Formon ebenfalls bei allen 
Konzentrationen Mijchkrlsiallo, oder ist bai tiefen Tem
peraturen eine MisoKungjlii.ko yorhanden? Bei welcher 
Temperatur und zwischen welchen Konzentralionon liegt 
im letzteren Falle die eutektoidische Ilorizontale? Und 
wie ist in jedem Fali der Verlauf der Liąuidus- und. 
Solidus-Kurve? Das sind die Fragen, die den Todiniker 
ebensosehr wie don Wissenschaftier interessieren und die 
sich entscheiden lassen miifiten, da die Umwandlung mit 
einer deutlichen Aenderung sowohl des Wiirmeinhalts wie 
des elektrischen Leitung3vermogens verbnndon ist. Da 
die Eisenumwandlung aber durch Zusatz anderer Metalle, 
ganz besonders duri-h Nickel, stark yerziigert wird, das 
auBerdem noch die Temperatur der Umwandlung stark 
herunterdriiekt, so ist dieses Zustandsdiagramm bisher 
noch nicht fo3tgelegt worden.

Die bis jetzt yorhanden en Grundlagen (einige unzu- 
sammenliangonde thermisehe Effekte, Untersuchungen 
iiber Yerschwinden und Wićderauftretsn des STorro- 
magnetiśrnus und elektrische Widcrstandsmessungen) z'-i- 
gen nur, daB dieUmwa diung bei Abkuhlung bei tieferen 
Temperaturen erfolgt ais bei der Erhitzung, daB eioh 
dieser Temporaturmitcrscliied (Hysteresis) mit. Tyaehseń- 
dem Nickelgehalt yergroBert, daB aber yon etwa 50 o/o Ni 
ab die Legierungen wieder reverjibel sind. AuBerdom 
ist yon den Ni Fe-Me'.eor;ten fo'.gende3 bekannt: sio oht- 
halten zwei lleihen yon Ni-Fe-Legierungen; in den. wei- 
chen, eiśenreiclien s ta g t die Ni-Konzenfcration nicht iiber 
8 o/o, in den hiirteren, nickelrsichen sinkt sie nicht unter 
20 o/o. Benedicks glaubt, in kiinstlichon, langsam (6°/st) 
gekuhlton Ni-Fe-Schmelzen mit etwa 12 o/0 “Ni ebenfalls 
zwei yerschiedene Legierungen bekommen zu haben. Vor- 
her aber hatte sehon Osmond auf Grund der bis daliin 
bokannten Tatsaclien ein Diagramm m it einer bei 3600 
und zwischen 6 und 52 o/„ N i liegenden eutekfoiden Hori- 
zontalen entworfen, in dem das Umwandlungsgebiefc der 
eisenroichen Legierungen zwischen don Iiurven des Ver- 
schwindens und Wi;:d:rauftretens des Ferromagnetismus 
liegt. Eine solche zunaehst recht willkiirli<ihe Linien- 
fuhrung muBte naturgemaB mancherlei Widorsprucłie 
hcryorrufen.

In  vorliegender A rbeit w ird versucht, die Bercch- 
tigung  de3 Osmondsehen Diagramms nachzuweisen. Die 
Yerfasser yermeiden den bei friiheren Versuchen storen- 
den Kohlenstoff (bei ihren  Proben n icht uber 0,05 o/of 
durch Schmelzen im Stiekstoffstrom  und tragen fiir eine 
gleiohmiiBigo Beschaffenheit d e r  Legierungen durch soohs'.

stiindiges Gliihen boi 1300 ° Sorge. Sie bestimmen die 
Abh&jngigkeit dos Wiirmeinhalts (Abkiihlung3- und Er- 
,hitzung3kurven), fiir einig-e Konzentrationen auch des 
ólektrischon Widerstandes von der Temperatur. Fin 
erstere mussen sie yerhaltnismaBig schnell abkiililen, fur 
ietztere sehr langsam (bis 10 °/st). Trotzdem finden 
sie die Knickpunkto in  don Widorstands-Tempeiutur- 
ICuryen in  guter Uebereinstimmung mit den Tempera
turen dor thermischen Effekte. Die thermiseh sehr deut- 
liche p-f-Uniwaindlung liiBt sich allerdings auf don Wider- 
standslcurvon nicht nachweis en. Erganzt und bedoutend 
oHyćitcrt werden diese Befunde durch Gliih- Und Ab- 
sohreckyorsuehe m it anschlieBender Untersuchung des Go- 
fiiges. Nach sehr langsamer Abkuhlung (i/2°/st) yon 
900° ab wird je eino Probe verscliiodener Konzentration 
bei 800, 700, 550, 450 und 350° aus dem Ofen ge- 
hommen, abgesehreckt und untorsueht. Dasselbe gc- 
schieht nach sehr langsamer Erhitzung bei 550, 680 
und 770 °. Dio Verfasser glauben, bei der Untersuchung 
genau zwischen einer martensitisohen Und einer Ent- 
miSchungs- (ferritisehen) Struktur untorseheiden zu 
konnen, und stellen fest, daB sich fiir Konzentrationen bis
8 o/o Ni unterhalb einer 'be3timmten ICurve (Solidus-) 
dio ferritische, oberhalb einer zweiten (Liąuidus-) eine
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Abbildung 1. Nickel -Eisen - Schaubild.

martensitische S truktur bildet; in dem Gebiet zwisclien 
den beiden dagegen ist di© Probe teils martensiitisch, 
teils ferritdseh. Bei der Erhitzung liegt dies Ent- 
ra iscliungsgebiet um 20 bis 150 0 hoher ais bei der Ab
kuhlung, ferner fallt die Xiquidus-Kurve bei Erhitzung 
und Abkuhlung fast m it der bei der entsprechenden Be
handlung gefundenen Kurve der thermischen und elek
trischen Effekte zusammen. F ur Konzentrationen 
zwischen 9 o/o una 30 o/o N i stellen die Verfasser bei lang
samer Abkuhlung bis 3400 ebenfalls Entmischung, bei 
wochenlanger Erhitzung auf 358 0 wieder teilweise mar
tensitische Struktur fest, letzteres in  besonders hohcni 
Mafie bei 25 o/o Ni. Hohere Konzentrationen erscheinen 
nach allen Behandlungen homogen fund zeigen keine Spur 
Y.on Martensit. Daraus sehliefien die Yerfasser, daB die 
Osmond-Roozeboomsehe Theorie richtig ist, daft die eutek- 
toidó ilorizontale bed 3450 verlauft und von 9 o/o bis 
etwa 30 o/o Ni reicht, und daft die Konzentration des 
Eutektoids in der Nahe von 25 o/0 Ni liegt. In  dem in 
Abb. 1 wiedergegebenen Diagramm der Verfasser sind die 
stark gezeidmeten Linienzuge durch die Gliih- und Ab- 
schreck v ersuche festgelegt worden, die ech wach gezeich- 
neten durch die auf den Erhitzungs- und Abkiihlungs- 
kuryen zum Ausdruck kommenden thermischen Effekte 
sowie durch elektnsehe Widerstandsmessungen ermittęlt 
worden. Die thormischen und Widerstands-Messungen der
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Verfasser bringen nichts wesentlich Ne u es. Sio geben 
aber ein zusammenhiingenderes und geschlosscneres ISild 
ais dio bislierigen. Arbeiten. Aus der Untersuchung des 
Gefiigos nach yersebiedenartiger thermischer Behandlung 
scheint dagegen hervorzugehen, dali 1. fur Konzentra- 
tionen von 0 bis 8  o/0 Ni ein. mit der Konzentration sin- 
kendes und sich verbreiterndes Intcryall der Entmischung 
imd Umwandlung besteht, dafi 2 . fiir Konzentrationen 
von 9 % bis 30 o/o die Entmischung bei derselben Tem
peratur (345 °) erfolgt, und dafi 3. bei allen hoheren Kon
zentrationen zwar oino Umwandlung, aber koino Enfc- 
misehung erfolgt. Diese Ergebnisse bilden oino wichtigo 
Stiitzo fiir die Osmond-Roozeboomscho Thoorie. Sie' -waro 
erst sichergcstellt, wenn nachgewiesen wiiijle, dafi die 
beiden Bestandteile der zwischen 9 o/0 und 30 o/o auf
tretenden „duplex structure" yersehiedene, konstanto 
Nickel-Konzentrationen habeni Da der Martensit nur 
sehr langsam bei Abkiihlung yerschwindet und nosh lang- 
samer bei Erhitzung sich wieder zuriickbildot, so kann 
gegen das Osmond-Roczeboomsclie Diagramm der auf mi- 
kroskopisehem Wego sćhwer zu widerlegemde Einwand 
erlioben werden, dafi die „duplex structure" dureh 
Resto von Martensit gebildet wird. Bleibt dioser 
Einwand bestehen, so sehliefit sich dio Osmondscho 
Mischungslucke yollkommen, das Osmond-RoozeboomF,cho 
Diagramm mufi einem solchen mit ununterbrocliener 
Mischbarkeit im y- und a-Zustand und mit einem Maxi- 
mum (yiolleieht dureh-eino Ni-Fe-Vcrbindung verur- 
sacht) und einem Minimum weiclien.

F iir die Technik waro vor allem noeh yon Wichtig- 
keit zu erfahren, wio dio Hiirte und andere mechanische 
Eigensehaften von der thermischen Behandlung und da
m it von der Umwandlung abhang-en.

Die von den Vcrfassern benutzten Apparate zur; Er- 
zielung der aufierst langsamen Abkuhlungsgeschwuidig- 
ke it1) und zur Messung des elektrischen Widerstandes2) 
diirften audi fiir andere Untersuchungen intefessioresi. 
Es wird dieserhalb anf dio Originalabhandlun^ .und auf 
die angefulirten ersten Veroffentlichungen dor Apparate 
yerwiesen. Dr. F. Meissner.

P aten tb erich t.
D eu tsch e  Patentanm eldungen.3)

17. Mai 1921.
Kl. 21 h, Gr. 7, A 31 882. Elektrischer Gliiliofen 

fu r Hiirte- und sonstige metallurgische Zwecko mit ais 
Widerstand dienendem Ileizmantel. Allgemeine Elek- 
tricitats-Gesellschaft, Berlin.

Kl. 21 h, Gr. 12, Sch 56 645. Elektrische Schweifi- 
maschine. Edmund Sehrijder, Berlin, Maybachufer 48/51.

Kl. 21 li, Gr. 12, Sch 58 162. Vorrichtung. zur Be- 
wegung der Elektroden fiir elektrische Sehwcifimaschinen. 
Edmund Schrcder, Berlin, Maybachufer 48/51.

Kl. 31 c, Gr. 30, H  84 022. Maschine zum Aus- 
klopfcn von Kernen aus gegossenen Hohlkorpern. A. Hep- 
penstiel, Frciberg i. Sa.

Kl. 48c, Gr. 4, M 69 187. Brennofen zum Email
lieren. Robert Clay Metcalfe, Newark, New Jersey, 
V .'S t. v. A.

Kl. 81 e, Gr. 25, St 31 280. Vorrichtung zum Ver- 
laden von Koks aus Koksofen in Kubel m it mittlerer 
Hiingespindel. Fa. Carl Still, Rccklinghausen.

19. Mai 1921.
Kl. Ib , Gr. 1, M 70 776. Yerfahren zur magnefci- 

schen Aufbereitung yon Brennstoffriickstanden. H a- 
schinenbau-Anstalt Humboldt, Koln-Kalk, u. Faul Hcnke, 
Koln-Deutz, An der Bastion 9.

Kl; 12 k, Gr. 6 , G 51180. Verfahren zur Um
wandlung von Ammonsulfid- in Aminonsulfat. Gesell- 
schaft fur Kohlenteclmik m. b. II. in Dortmund-Eving.

1) W. R o s o n h a i n :  Journ. Inst. Met. 1915, Nr. 1.
2) J. L. I l a u  g h  t o n :  Trans. Faraday Soc. 1920.
3) DieAnmeldungen liegen von dcm angcgcbencnTago 

an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht uńd 
Einsprucherhebung im Patentami© zu B e r l i n  aus.

Kl. 18a, Gr. 6 , D 35 719. Hochofenschriigaufzug 
fiir Kubelbegichtung. Deutsche Maschinenfabrik A.-G., 
Duisburg.

Kl. 18c, Gr. 3, S 50 946. Hartemittel fiir Eisen- 
und Stahl. Emil Bernhard Seidcl, Zwonitz i. Sa.

Kl. 31 c ,, Gr. 9, A 32 305. Verfahren zur H er
stellung yon Giefiformon fiir Prazisions~u!ł. Akfiengesell- 
schaft Mix & Genest, Tolephon- und Tclegraphcnwerke, 
Borlifl-Schoneberg.

23. Mai 1921.
Kl. 18a, Gr. 2, N  15 479. Verfahren zur Entwasse- 

ruiig von Giehtstaubschlamm. Gesellschaft fiir Ma- 
schinelle Dnicktntwass.rung m. b. H., Uerdingen, Nieder- 
rhein.

Kl. 18a, Gr. 4, T  25 028. Stiehlochstopfmaschine 
fiir Hochofen u. dgl. Peter Thomas, Gelsenkirchen, Wil- 
denbruehstr. 75.

Kl. 18a, Gr. 6 , IC 73 067. Zubringergleisanordnung 
fiir Hoćhofenfdrderanlagcn. Sipl.-Snjj. Adolf Kiippers, 
Kiiln-Klcttenberg, Petersbergstr. 62.

KI. 18a, Gr. 14, I I  83 393. Steinerncr Winderhitzer. 
Ilalbergcrhiitte, G. m. b. II., Ilalbergerhiitte, Post Bre- 
bacli. ’

Kl. 18a, Gr. 16, P  33 138. Verfahren zur Behei- 
zung von Winderhitzern; Zus. z. Pat. 315 060. Adolf 
Pfoser, Aehern, Baden; Otto Straclc, Saarbrucken, und 
Qebi\ Stumm,' G. m. b. II., Neunkirchen-Saar.

' KI. 18c,,Gr. 3, M 69 286. Schutzmasse fiir stellcn- 
weises Hiirten yon Gegenstiinden aus Eisen, Stahl u. dgl. 
S. H. Morden <fc Company Limited, London.

Kl. 18c, Gr. 9, A 33 078. Gliiliofen mit Oelfeuerung 
und Gasfeuerung, die walilweisc in Benutzung gcnonmien 
werdon konnen. Fa. J . Aichelin, Stuttgart.

Kl. 18c, Gr. 9, E  23 519. Kistcngluhofen mit im 
Ofenraum hintereinander liegenden Kammern; Zus. z. 
Pat. 279 869. Eickworth & Sturm, G. m. b. II., Dort
mund.

KI. ISc, Gr. 9, P  40 340. Yorrichtung zum gleieh- 
mafiigen Beschieken von Wiirmeofen, Gliihofen und 
Schweifiofen mit Brennstoff. R. Pificz, Maschinenfabrik, 
Magdeburg-Neustadt.

Kl. 21 h, Gr. 8 , I I  73 087. Verfahren zum Riistcn, 
Brennen und Sintern yon Mineralicn u. dgl. in kon- 
tinuicrlichem Betrieb mit elektrischcm Flammcnbogen- 
ofen.' Hermann Hagenbueh, Baden, Schweiz.

KI. 31 c, Gr. 1, G 47 478. Formmasse zur H er
stellung von Gufiformen und Kernen aus frischem oder 
gebrauchtem Formsand, dem ais Bindemittel Sulfitzellu- 
loseablaugo zugesetzt ist. Franz Gerling, Chemische 
Werke, Duisburg-Ruhrort.

Kl. 35b, Gr. 1, D 38 245. Ausdriickyorrichtung 
fiir G^ufiblocke in Verbindung mit einer Bloekhebo- und 
Transportvorrichtung. Deutsche Maschinenfabrik A.-G., 
Duisburg.

KL 40a, Gr. 17, Sch 59 127. Verfahren zur Ruck- 
gewinnung des Metallg^haltes aus Metallaschen. Gustay 
Sdimidt, Griine, Westfalen.

Deutsche Gebrauch^mustereintragungen.
17. Mai 1921.

Kl. 31 e, Nr. 777 525. Kerastiitze. Ludwig Fobus, 
Barop.

KI. 31 c, Nr. 777 551. Giefiform fiir Bleiverschlufi- 
knopfe und gleichzeitiges Eingiefien der Nadel. E rnst 
Schuch, Schleiz.

Kl. 31 o, Nr. 777 731. Kcrnstiitze fiir den Giefierei- 
gebrauoh. Georg E ifert, Schmitten i. Taunus.

Kl. 31 c, Nr. 777 930. Pfannenstopfen. Martin & 
Pagenstecher, G. m. b. II., Koln-Miilheim.

Kl. 82a, Nr. 777 669. Trockentrommel. Fried. 
Krupp Akt.-Ges., Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

23. Mai 1921.
Kl. 18 a, Nr. 778 690. Wasserspeiseapparat fiir 

Hoch- und Kuppelofen. Yulkan-Werk Reinshagen & Co., 
Niederau b. Diiren.
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KI. 31 b, Nr. 778 8 8 6 . Zwoiteilige Dauerform fiir 
Eisen- und Stahlgufi. August Klopping, Selm-Beifang, 
Kr. Liidinghausen.

Kl. 421, Nr. 778 824. A pparat zur Bestimmung 
des Wasserdampfgehaltes in Gasen. Faęoneiscn-Walz- 
werk L. Mannstaedt & Cie. Akt.-Ges., Troisdorf b. 
Koln a. Rh.

D eu tsch e  Reichspatente.
KI. 49 f, Nr. 325 338, vom 18. Dezember 1912. 

Dr. K a r l  O c tlin g  in  B e rlin . Jliittelfonnniaschine.
Das Riitteln wird durch Niederziehen der Maschinen - 

platto unter Spannung einer auf das Wiaderemporsteigen 
gerichteten K raft bewirkt, und zwar zweckmaBig durch 

Anbringung von Schwung- 
massen an der Maschrnon- 
platte a, die beim Nieder- 
ziehen der P latte  zum Auf- 
schwingen gebracht werden, 
z. B. durch Gcwichtshebel 
oder durch an Scheiben b 
angebrachte Sckwerstiickc. 
Die Scheiben sind dabei 
m it der das Niederziehon der 

Platte bewirkenden Kolbenstange cl yerbunden. Gleich
zeitig kann zum Pressen des Formsandes noch eine PreB- 
yorrichtung augoschlossen sein, wobei zweckmaBig die 
PreBpIatte o eino die Mischinenplatte ubereilende Nieder- 
bowegung macht. W eitere Einzelheiten sind noch aus 
der P atent3 chrift ersichtlich.

Kl. 1 b, Nr. 325 384, vom 14. Februar 1919. Sijif.^ng. 
H e in r ic h  J u n k m a n n  in F r a n k f u r t  a. M. Eleklro- 
magnelischer Nafischeider.

Dor Seheider gehort zu der bekannten Gattung, bei 
der das Gut m ittels eines kreisendon Magnetsystems a 
gezwuagen wird, auf einem unpiagnetischen Zylinder- 
inantel b zu wandern.
ErfindungsgemaB wird n  0
das durch die Rutscho c ■'/ a.%,
zugefiihrte Gut auf dcm I
m itderH auptaehse wage- \ \ Y ł
reehtliegenden, ganzoder I
teilweisevOm Wasser um- \ _  X / : .7 7

spiilten Zylindermantel ' \~ ~ vv~ j y Y / / -—7!
so weit bewegt, daB es die - /
obere Mantcllinio uber- j
3 chreitet. H ier wird es 1*1
durch Brausen d noch-
mals durchgewaschcn und 'd ie  magnetischen Gutteilcheu 
in die Abtailungsrinne e befordert. H ier is t ein aus
Eison bestehender Sehirm f yorgesehen, der die mair- 
netischen Kraftlinien von dem Gut fernhalt und dadut„ . 
seine Abbeforderung ermoglicht.

Kl. 18 a, Nr. 326 270, vom
3. Januar 1918. H e in ric h  ^
A u mu n d  in  D an z ig - T| " T
L an g fu h r. Zubringerwagen
mil Drehscheiben fiir Hoch- a
ofenbeschickungsanlagen.

Der Kubel a ist unmittel- 
bar uber den Radsatzen b ~
gelagert, daB das Wagen- 4 ^ —q  I w  - -ln y] ̂ ^ 4 -
gestell unbelastet bleibt, j H— ,
indem sein Gewieht un- j --i
m ittelbar von der Wagonach- __________ y
bc aufgonommen wird.

Kl. 12 e, Nr. 326 483, yom 5. Jun i 1918. G eorg  
K o lb  in  B e rlin . Entslaubungsanlage.

Um Abgase vom Flugstaub moglichst yollstandig zu 
bofreien, werden die Gase durch eman Sammler geleitet, 
der aus mehreren ubereitiander gelagerten, trichter- und 
ringformigen Kammern b besteht, die die Voiu Fuchs a 
kommenden Abgase nacheinander im Hin- und Hergang 
durchziehen. Vorteilhaft wird das dadurch erreicht, dafi 
durch samtliche Kammern b eine Querwand o aufgefiihrt 
is t, und zwischen je zwei Kammern yorgesehene Ver-■.

biridungsoffnungen d ab- 
wechselnd auf entgegen- 
gesetztor Seite dieser 
Wand o liegen. Der sioh 
absetzende Staub sam- 
m elt sieli in jeder K am 
mer iri Trichtern e m it 
E  ltleerungskasten f, dio 
zweckmaBig von einem 
gomcinsamen Schacht g 
aus bedient werden kćin- 
non, der m itoinem  Sam- 
melraum h yerbunden ist.

Kl. 12 e, Nr. 326 484,
T o m  18. Marz 1919. J o 
h a n n e s  G a lii in  F re i -  
b e rg i .  S. Yerfahren und 
Vorrichtung zum JReini- 
gen voń staubhalligen 
Gasen.

Der Gasstrom wird durch 
achsiales, stoBweises Einblassn 
yon sehon gereinigtem Gas 
bzw. Luft in Wirbelringe auf- 
gelost, die auf ihrem Wege 
durch ringformige, sich in  dor 
Richtung des Gasstromes er- 
woiternde Trichterblenden ilire 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
und Drehbewegung und dam it 
dio Tragfahigkeit fur den 
mitgofuhrten Staub yerlieren, 
so daB dieser ausfallt. Zweck
maBig wird dazu ein Stand- 
rohr a m it unterer Gaszufuh- 
rung o und Staubsack b ver- 
wondet. Das Gas steigt durch 
die Oeffnungen d durch koni- 
sche Blenden e hindurch nach 
oben und wird dabei von dem 
durch ein Rohr f von unten 
stoBweise eintrotenden Gas- 
oder Luftstrom in Wirbelringe 
aufgolost. Der dabei ausfal- 
lende Staub sinkt an den 
Schragflachen der Blenden YOrbei nieder und sam- 
m elt sich durch die Kanale g hindurch in  dem Staub- 
saek b.

Kl. 21 h, Nr.
326 169, vom 28.
Januar 1919.
M a sc h in e n b a u - 
A n s ta l t  H u m 
b o ld t  in  K o ln - 
K alk . Eleklroden- 
klemme jur eleklri- 
sche Schmelzdjen.

Um die Klemm- 
backen t> uberall 
gleichmaBig an die 
Elektrode a  herandrucken zu konnen, werden zwischen 
den starren Schellenhalften o und den beweglich ge
lagerten Klemmbacken b Rollen d angebracht, die ein 
festes Anpressen zulassen und die Reibung yerringern. 
Die Bolzon esiehern dabei in bekannter Weise das Herab- 
fallen der Backen im geoffneten Zustande, ohne dereń 
Beweglichkeit zu hindern.

Kl. 18 c, Nr. 325 477, yom 23. Februar 1919. Josef 
D in te s  in  B eu e l a. Rh. Zum Einsetzen, Harten, Gluhen, 
Schweifien und Schmelzen dienender Ojen.

Der Ofen besteht aus einem m it entsprechenden 
Oeffnungen zum Einsetzen von Muffeln, R jto rten , Tiegeln 
oder Feuerplatten und m it Feuerzugen yersehenen Kasten, 
der auf jedes beliebige, Schmiedefeuor aufgesetzt und von 
diesem beheizt werden kann.
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KI. 49 f, Nr. 325 985, vom 25. Dezember 1918. C arl
A .^A ch tcrfc ld t in  Of f e nba c h  a. M. Schmiedemaschine 
mit drei oder mehr in einer Ebena zentral wirkenden Arbeits-

backen. >
Die Arbeitsbacken a 

der Schmiedemaschine 
sind in Druekkopfen b 
quer zur Arbeitsrichtung 
verschiebbar gciagort. 
Durch Federn c werden 
sie gegen die benachbarte 
Arboitsbacke gedruckt, 
so daB sio in jeder Ma- 
schinenstellung eine auf 
dem auBeren Umfang 
geschlossene Arbeit s- 
matrize bilden.

Kl. 49 f, Kr. 325 841,
vom 23. April 1919. M ichel

Jo h a n n  L a c k n e r  in  ta
D o rtm u n d . Schmiedefeuer te§§3 § § § § § | _ 4

mit Vorwdrmung des Brenn- 
stoffs durch Zufulirun-g des-
selben mittels eines Aufgabe- c i |  J&P' p

Zur Ausnutzung der strah- '=< \  ^
lenden Hitze dos Schmiede- ^  jfp ) / W
feuors und zur Vorwarmung 
des Brennstoffs wird cin 
oben dachfonniger, unten
gowolbeartiger feuerfester,^^" ------ _̂____
Korper a in einem m it Koh- 
lonfulltrichter b verschencn
oisernen Gehauso c iiber dae Feuer gesctzt, wobei dio 
Arbeitsstucke durch dio Oeffnungen d e i n g c f u h r t  werden,

und die Abgaso durch oinen don Oetfnungcń d gegon- 
iiberliegenden Abzug austreten.

Kl. 21 h, Nr. 324 741, vom 14. August 1919. D et 
N orske  A k tic sc lsk a b  fo r E le k tro k c m isk  I n d u s t r i ,  
N o rsk  In d u s tr i -H y p o to k b a n k  in K r i s t i a n i a .  
Verfahren zur Herstellung von Elektroden fiir elektrische 
Oefen.

Dio Elektroden werden durch Stampfen oder Ein- 
pressen der rohen Elcktrodenmasse in  einen Metallmantel, 
etwa Eisenblcch, hergeetellt. ZweckmiiBig wird die Elek

trodo Tor dem Gc-
________ i j—j brauch so weit ge-

p / ’~ — brannt ,  daB sie gegen 
{ j jj" die weitere Erhitzung
| |  kl genugendo Festigkeit
jl c J  -M  erhalt, um dcm Zuge
i ; |  i des bei der Erhit-
J p; \ j  zung sich ausdehnon-

f den Metalls zu wider-
j  ii: II i ”"”" 3 ; stehen.Eventuellkann

— — der  Mantel gekuhlt
1  werden; auch kann

!■:! J die Elektrodę direkt
j l  ■»;5;VS m  im elektrischen Ofen
g |  $|Ś§ Ta selbst gebrannt und

r—jP  % der Strom dureb
Leitung b dem Man- 

. 11 .  — LL tel zugcfiihrt werden.
Zwecks inniger me

chanischer und elektriseher Verbindung zwischen Kern 
und Mantel kann letztorer innero Bippen und oventuell 
aus^ebogenc Lappen c erhalten, an denen die Masso 
haftet. Endlich kann dic Elektrodę dureh Yerlangcrn 
des Mantels und Nachfuilen roher Masse nach Bedarf 
nach oben hin erganzt werden.

S ta tistisch es.

Dio Ergebnisse der Sta
tistik der deutsehen Berg- 
arbeiterlohne liegen nunmehr 
fiir das ganze Kalenderjalir 
1920 yor1). Es kann des
halb der Vergleich zwischen 
1913 (letztes Friedensjabr) 
und 1920 auf den Dureh- 
schnitt des ganzen Jahres 
ausgedehnt werden. In  der 
vom Statistischen Reicbsamt 
herausgegebenen Zeitschrift 
„W irtsehaft und Statistik"2) 
sind die durehschnittlichen 
Schichtlohne und die Stei- 
gerungssiitze der drei wich- 
tigsten Bergarbeitergruppen 
im Steinkohlen- und Braun- 
kohlenbergbau wie folgt er
rechnet (:'. Zahlentafel 1):

Dio Schichtlohne fiir 
1920, desgleicben die Stei- 
gerungssatze sind naturge- 
m&B niedriger ais die Zahlen 
fiir das dritte Yiert-eljahr 
allein, weil im Jahresdurch- 
schnitt auch dio erheblich 
geringeren Lohne des ersten 
und zweiten Yicrteljalires 
zum Ausdruck kominen. Der 
W ert des Jahresdurchschnit- 
tes liegt vor allem darin, daB 
man aus ihm unter Beriiek- 
sichtigung dor Sehichtzahl

1) Vgl. St. u. E. 1921, 
5. Mai, S. 630.

2) 1921, April, S. 187/9.

Deutsche Bergarbeiterlóhne 1913 bis 1920.
Zahlentafel 1. L o h n s te ig e ru n g  im  St e i n -  u n d  B r a u n k o h l e n b c r g b a u

1913 b is  1920.

Art und Gcbiot

Unterlrdlsch uud lu | 
Taęebauen besob&f- [ 

tiftte eiffeutllcbe 
Bergarbeiter

Sonstige unfcerirdbch 
und in Tagebauen 

beBchaftigie 
Bergarbeiter

Ueber Tage bescbaftigte l 
erwachsenc 

mauntlcbc Arbeiter

des Bergbaus 
(O. B. =  Obor-
bcrgamtsbezirk)

Durch-
(•cbnUtlicher
Schlcbtlohn

Lohn- 
steige- 
rung 

1913 bis 
1920 
(1913 

=  100 >

Durch-
achnittilcher
Scbichtlohn

Lohn-
sielge-
rung

Durch- | 
schniUUcber 
Scbichtlobn

Lohn
steige
rung 

1913 bis.

Jahr
1913
JC

Jabr-
1920

A

Jahr
1913

JC

Jabr
1920
Jl

1920 
(1913 

— li)0i
Jabr
1913

M

.lahr |
1920

1920 
(1913 

=  100)

I. b i e i n -  
lco h le n b e rg -  

bau  
Oberschlesicn 
Niedorschlesien 
O. B. Dortm und 
Aachen . . . 
Linksrbeinisch.

Gebiet . . . 
Baycrn . . .

■

4.85
3,84
6,47
5,62

6,33
4,82

46,60
42,36
5 2 ,0 0

45,98

54,89
37,20

961
1103
804
818

807
772

■ J 

3,50 
3,41 
4,54 
4,33

5,21
3,83

37.00 
39,89 
40,04
30.01

39,41
31,19

1074
1170
882
820

756
814

' ' ,

3,19
3,09
4,34
4,07

4,37
3,52

35,90
37,48
38,29
34,62

36,93
30,16

1125
1213

8 8 2

851

845
857

D urchschnitt I 5,32 46,51 874 4,14 37,27 900 3,76 35,56 946

II . B ra u n -  
k o h l c n b e r g -  

bau '
O. B. Halle 
L;nksrheinisch.

G eliet . . . 
Thuringen . .

4 22

4,7S
4,60

37,13

48,74
44,94

880

1 0 2 0

977

3,58

4,37
3,87

34,83

43,60
35,27

973

998
911

3,47

3,97
3,74

34,35

48,40
34,51

990

1219
923

D urchschnitt I I  
Gesamt- 
durchschnitt.

4,53

4,93

43,60

45,05

962

914

3,94

4,04

37,90

37,59

962

930

3,73

3,75

42,09

38.83

1128

1035
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Zahlentafel 2 . B e r g a r b e i te r lo h n e  in  Ob e r s c h l e s i e n  u n d  i m O b e r b e r g a m t s b e z i r k  D o r t m u n d
1913 b is  1920. m u n u

S t e i n k o h l e n b e r g b a u 1813 191* 1915 1916 1917 1918 ‘ 1919 1920

I. O b e rs c h le s ie n .
Gesamtbelegschaft (Zahl der Voll-

a r b e i t e r ) .......................................
Verdiente reine Lohne sSmtlicher

1 2 1  61 7 11937 3 103 77( 106 96.‘ 113 22( 118 50.' 146 31 l 166 402
A rbeiter r

insgesam t in  1000 J l .................
auf eino verfahrene Schicht . . J l 
auf einen Y ollarbeiter . . . . J( 
Lohnentwicklung 1913 bis 1920

137 87< 
3,6! 

1 I3j

129 59 
3,5- 

1  08f

128 55C 
3,8( 

1 23E

155 46^ 
4,4J 

1 45C

213 07( 
5,7; 

1 885

296 045 
7,80 

2 498

i
609 74 

14,2< 
4 16'

1 842 753 
36,17 

11074
auf Grund des Schichilohnes I • ,, I
(1913 =  1 0 0 ) .......................... 10C 9t 100 128 166 220 3G; 996!

1D urchschnittsschichtlohne
der einzelnen A rbeitergruppen 1

U nterirdisch und in  Tagebauen
beschaftigte eigentliche Berg- 1i 'V- |
a r b e i t e r .......................................j l

Lohnentwicklung 1913 bis 1920 . 
Sonstige unterird isch  und in

4,85
100

4,79 1 5,47 
99 i 113

6 , 6 6

137
8,30 

i  171
11,29

233
2 0 ,0 :-

413
46,60i 

961,
Tagebauen beschaftigte A r
beiter ...............................................

Lohnentwicklung 1913 bis 1920 . 
Ueber Tage beschaftigte erw ach

3,50
100

3.51 3,90 
100 111

4,64
133

5,95
170

8,16
233

15,07
431

37,60
1074

sene mannliche A rbeiter . . J l 
Lohnentwicklung 1913 bis 1920 . 
Jugendliche mannliche A rbeiter .« 
Lohnentuńck ung 1913 bis 1920 .
Weibliche A r b e i t e r ..........................H
Lohnentwicklung 1913 bis 1920.

3,19
100

1,27
100

1.29
100

3,22
101
1,26

99
1,31
102

3,59
113

1.47
116

1,51
117

4,21
132

1,80
142 

1,85
143

5,33
167

2,35
185

2,55
198

7,33
230

3,24
255

3,55
275

13,56
425

5,31
418

0,88
456

35,90' 
1125[ 

12,01 
946; 

18,011 
1396j

2 . O b e r b e r g a m t s b e z i r k
Cr? + ■ ■ -• -

D o r t m u n d .
Gesamtbelegschaft (Zahl der Yoll

arbeiter) .......................................
Verdiente reine Lohne sam tlieher

382 951 359 082 273 459 294 363 324 149 322 883 369 272 435 637

A rbeiter
insgesam t in 1000 J l..................
auł eine verfahrene Schicht . . ,«

j auf einen Y o l l a r b e i t e r .................
Lohnentwicklung 1913 bis 1920

672 026 
5,36 

1 755

581 408 
5,15 

1 619

514 963 
5,49 

1 883

649 797, 
6,44 i 

2 207:
'

879 768 
8,12 

2 714

1 078 446 
10,26 
3 340

1 991 266 
18,12
5 392

5 852 472 
43,42 

13 434
auf Grund des Schichilohnes
(1913  =  100) . . . . . . . 100 92 107 126. 155 190 307 810
Durcłischnittsschichtldhne j ■ |

der einzelnen A rbeitergruppen •
U nterirdisch und in  Tagebauen , . SUSSi® ■ ■ ■ i

beschaftigte eigentliche Berg-
a r b e i t e r .......................... .... & j

Lohnentwicklung 1913 bis 1920 . 
Sonstige nnterirdiscłi und in

6,47
100

6,17
95

6,841 
106\

8,26
128

10,42
161

13,10 i 
202\

22,41
346

52,00
804

Tagebauen beschaftigte Ar i j i
beiter ........................................... jh

Lohnentwicklung 1913 bis 1920 .
4,54
100

4,49
99

4.75
105,

5,48
121

6.95
153

1

8,87! 10,51 40,04
Ueber Tage beschaftigte erwach 195 364 882

sene m annliche A rbeiter . . J l 
Lohnentwicklung 1913 bis 1920 .

4,34
100

4,35
100

4,65
107

5,30! 
122, 

2,16; 
U8\ 

3,30:

6,59
152

8,52 16,03 38,29
Jugendliche m annliche A rbeiter M 1,46 1,47 1 75

196 369 882
Lohnentwicklung 1913 bis 1920 .

| Weibliche A rbeiter . . . . . .  M Ą
100 101 120

2 ,8 8

197
3,65
250

6,64
455

18,50
1267

I  ■ " i
4,14 . 5 ,11; 8,77 22,90

ru r aie verscmedenen Arbel- 
tergruppen nnd Bergwerksgebiete berechnen kann. Ueber 
die Anzahl der von einem Yollarbeiter verfahrenen 
Schiehten werden fur 1920 foigende Angaben gemacht* 
Oberschlesien 306, Niederschlesien 308,"Oberbergamts- 
bezirk Dortmund (Huhrbezirk) 309, Gebiet bei Aachen 
316, am Hnken Niederrhein 311, Bayern 295, Thu- 
ringen 296.

F u r die Hauptbergbaubezirke, O b e r s c h l e s i e n  
u n  ^ ^  a s R u h r g e b i e t ,  sind in der Zahlentafel 2  

samtlicŁe Angaben gemacht, wie sie vom Preufiisehen 
Mimstenum fur Handel und Ge w er be veró: fentlie-ht -wer
den. Aufier den Lohnangaben von 1913 bis 1920 an d

aueh hier fur jedes Jah r die Verhaltniszahle!n angegeben, 
1913 gleieh 100 gesetzt ist. In  den Abbildungen 1 

und 2  sind die Angaben der Zahlentafel 2  echaubiidlich 
wiedergegeben.

An w i r t s c h a f t i i c h e n  B e i h i l f e n  sind im 
Jabre 1920 in Oberschlesien 1,98 J L  im Buhrbezirk 

, e  je  verfalirene Schicht aufgewendet worden.
Fiir das Jah r 1920 werden erstmalig Angaben iiber 

aie den beurlaubten Arbeitern gezahlten Urlaubsrergu- 
^ en gemacht. l„ eber die Berechnung der Urlaubstage 

heifit es in der Veroffentlichung des PreuOisehen Mi- 
mstenninB: „Da die ubrige preufiische Bergwerksstatistik 
nu t \  ouarbeitem rechnet, ist ancli die Zahl der beurlaab-
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Abbildung 1. Bergarbeiterlohne in Oberschlesien und im Buhrgebiet seit dem Jahre 1914.

ten Arbeiter auf Vollurlauber berechnct worden. Die 
Hohe der durchschnittlichen taglichen Urlaubsvergiitung 
betragt in Oberschlesien 39,70 J t,  iin Buhrgebiet 53,93 JL  

Ueber die im Oberbergamtsbezirk Dortmund ver- 
fahrenen Pflichtiibcrsehichten werden folgende Mitteilun- 
gen gemacht: Ihre Anzahl betriigt auf einen „arbcits- 
tatigen1’ Arbeiter (VolIarbeiter) 27,9 im Jahre 1920, der 
verdiente reine Lohn auf eine Pflichtubersebieht 
89,50 M , auf einen arbeitstatigen Arbeiter fiir das ganze 
Jah r 2501 Jć. Fur die einzelnen Bcrgarbeitergruppen 
stelit sich der verdiente reine Lohn je Pfliehtiiberschicht 
folgendermafien: Unterirdisehe und in Tagebauen be- 
schaftigteś Bergarbeiter im engeren Sinne 102,72 J t,  sou- 
stige unterirdisch und in  Tagebauen beschaftigte Ar
beiter 1 6 8 0 , 1 9 , uber Tage beschaftigte Arbeiter aus- 
schliettlich der Jugendlichen ur.d Weiblichen 55,90 J f , 
jugendliche mUnnliche Arbeiter unter 16 Jahren 31,61 J i,  
weibiiche Arbeiter 35,36 JL

Jahr

1 " '

Gesamt-FSrde- 
rnng in t  (zom 
Tell gesohatite 

Zahlen)

£ •§ §  
u = £ aj a -o
•= = s— O
z  g s = 2  j

%D

Jahr

-i.;:;;. 
Gesamt-Piirde- 
rucg in t (zum 
Teilgtschiitite 

Żabien)'

O C a
u « £®T3 w e3 :o — <y 2
* 1  2 c ® a i
< <Ji O 

% a

1910 I 160 000 000 39,2 1916 1 296 000 000 41,4
1911 1 189 000 00!) 37,9 1917 1 345 000 000 44,0
1912 1 249 000 000 38,8 1918 1 331 000 (,00 46,2

i 1913 1 342 000 000 38,5 1919 1 158 000 000 42,9
! 1914 1 205 000000 38,6 1920 1 300 000 000 45,1

1915 1 196 000 000 40,4

z a  h i e n  eingesetzt werden, wobei das Jahr 1913 gleich 
100 gesetzt ist. Es ergibt sich dann folgendes Bild?

Die Kohlenforderung der Welt Im Jabre 1920.
„United States Gcological Survey“ %'eroffentlicht1) 

eine bemerkenswerte Zusammenstellung uber den Kohlen- 
bergbau der Welt, nach der seit dem Jahre 1910 die in 
der nebenstehenden Zahlentafel angegebenen Męngen gc- 
fordert wurden.

Die Veranderungen der Kohlenforderung der Welt 
in den einzelnen Jahren werden leichter erkennbar, wenn 
anstatt der wirkliehen Ergebnisse die Y e r h i i l t n i s -

1) Ir . Coal Tr. Bev. 1921, 13. Mai, S. 668,

X X II.1I

In  den beiden letzten Kriegsjahren hielt sich die 
Gesajntforderung der Welt ungefahr auf der Hohe der 
Vorkriegsleistung. Nach dem Waffenstillstand ging in
folge der Einstellung der Arbeiten fiir Kjiegsbedarf auch 
die Nachfrage naeh Brennstoff en zunachst stark zuruck, 
nahm dann aber durch den bis Mitte 1920 einsetzenden 
Aufsehwung der industriellen Tiitigkeit wieder bedeutend 
zu. Die durehschnittliche jahrliche Erhohung der For-

104
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derung in 20 Jahren bis zum August 1914 gibt der 
Bericht m it rd. 38 Mili. t  an. Die Weltkohlenfurderung 
yor nnd nach dem Kriege yerteilto sich auf die ein
zelnen Erdteile wie folgt:

1013

t

10 2 0 ’

t

Zunah
me bzw. 
Abnah- 
gegen 

1913 in 
%

Nord-Amerika. 531 600 000 601 300 000 -f 13,1
Siid-Amerika . 1 COO 000 1 700 000 +  6 ,2

Europa . . . . 730 000 000 597 500 000 - -  18,1
A s i e n .............. G4 800 000 75 800 000 +  35,9
A fr ik a ............. 8  300 000 1 1  800 0 0 0 +  42,2
Australien . . . 15 0 0 0  0 0 0 11 900 000 — 20,7

Insgesamt . . . 1 342 300 000 1 300 000 000 —  3,2

W lrtschaftH che R undschau.

D ie  Lage des englischen Eisenm arktes  
im April 1921,

Der englischo Eisenmarkt stand wiihrend des ganzen 
Monats unter den Einwirkung™ des Bergarbeiterstreiks, 
der Anfang Mai noch nicht beigełcgfc war und bei der 
ablehnenden Ilaltung der Arbeiter gegeniiber den yor- 
schiedenen Einigungsyorschliigen von Regiorung und 
Zeehenbesitzcrn noeli weitere Woelien nnlialten durfte. 
Die Bewcgung wurdo Anfang April dadurch besonders 
drohend, dafi die Eisenbahn- und Yerkelirsarbciter be- 
absichtigtcn, sich an dem Ausstando zu beteiligen. Der 
fiir don 15. April angesagtc Generalstreik wurde jedoch 
widerrufen, weil sieh dio Bcrgarbeiter dem Ratę der 
Eisenbahner gegeniiber, in weitorc Yerhandlungen ein- 
zutreten, ablelinend ycrhielten. Infolge dieser Absage zeig
ten sich die Bcrgarbeiter zu neuen Yerhandlungen geneigt; 
dieRegierung maehte u. a. Ende April das Angebot, zur 
Unterstiitzung der Kohlcnindustrio einen Beitrag bis zur 
Ilohe von 1 0  Mili, £  beizusteuern, wa3 jedoch yon den 
Bergleuten abgelchnt wurde. Diese hielten an ihrer For- 
derung der einlieitliehon Lohnfestsetzung fur siimtliclie 
Kohlenbezirke und dor Heranziehung der Ueberschiisse 
der giinstiger arbeitenden zur Unterstiitzung der not- 
leidenden Zeclien fest. Man hofft aber mit Riicksicht auf 
die schwaclien Streikkassen doch in den niichsten Woelien 
zu einer Yerstiindigung zu kommen. Durch den Aus
stand wurden nicht nur die etwa 1,2 Millionon Berg- 
arbeiter, sondern Hunderttausende in sonstigen Gewer- 
ben, besonders der Hiittenindustrie, Besehiiftigter arbeits- 
los, dereń Zahl sich m it jeder Woche yermehrte.

Von dem Ausstande wurde die Eisenindustrie be.'on- 
ders cmpfindlich in Hitleidenschaft gezogen, da Yorrate 
an Brennstoffen bei einer langeren Dauer der Unter- 
brecliung in der Brennstoffzufuhr nicht yorhanden waren. 
Die gewerbliche Tiitigkeit mufite daher yon Woche zu 
Woche mehr eingcschriŁnkt werden; in der dritten April- 
wochc waren noch 11 Hochofen im Betriebe und ein 
weiteres Niederdiimpfen yon Woche zu Woche urn-er- 
meidbar. Auch der grofite Teil der britisehen Stahlwerke 
muGtc im Laufe des Monats den Betrieb einsfcellen. Die 
Fertigeisen lierstellenden Werke waren zunaehst in etwas 
besserer Lage liinsiehtlieh der Kohlenversorgung, aber 
auch ihre Yorrate gingen nach und naeh zu Ende, so 
dafi die meisten don Betrieb schlieficn mufiten. Die An- 
forderungen der einzelnen Verbraucher wurden z. T. 
yon dem Festlande gedeckt. Besonders die franzosischen 
Werke notierten aufierordentlioh niedrige Preise, denen 
die Belgier in einzelnen Fallen nicht mehr folgten. Um 
einen festen Platz am britisehen Inlandsmarkte zu ge- 
winnen, sollen einzelne franzosiseho Werke Yorbereitun- 
gen zum Walzen yon britisehen Standard-Profileisen und 
Schienen treffen. Das Geschiift in Eisen und Stahl geriet 
nach und nach fast yoilstiindig ins Stocken. Es kam hinzu, 
dafi die Ende Marz bemerkbare leichte Bessorung, die 
sich hauptsiichlich auf kleine Mengen zur sofortigen Lie-

ferung in  das Ausland beschriinkt hatte, in der zwoiten 
Aprilwoclie wieder zuriiekging und die britisehen Werke 
fiir Neuabschliisse bei der Ungewifiheit iiber die Dauer 
der Arbeitsstorung keine bindenden Lieferungszusagen 
machen konnten. Infolgedesscn fielen fast alle neuen 
an den Markt kommenden Gescliiifte den franzosischen 
und belgischen Werken zu, die alle Auslandsgescliiifte 
scharf und rucksichtslos liinsiehtlieh der Preisstellung 
umstritten. Die deutsehen Werke machten ebenfalls An- 
geboto nach den britisehen Kolonien; doch kamen kaum 
Geschafte zustando, da es noch ungewifi war, ob die 
Kolonien nicht ebenfalls iihnlieho Gcsetze liinsiehtlieh 
der deutsehen Einfuhr (50 o/o Abgahe) einfiihren wurden 
wio England, Frankreieh und Belgien.

Auf der letzten Londoner Eisenbiirse im April war 
die Abschlufitiitigkcit sehr gering, obwohl ziemlich gute 
Nachfrage besonders fiir den M arkt im fernen Osten yor- 
zuliogen sehien. Die geringe Aussicht auf ćine sehnelle 
Bcendigung des Bergarbeiterstreiks wirkte lahmend auf 
das Geschiift. Eine Hoffnung auf Wicderbelebung yor 
der zweiten Jahreshiilfte ist kaum yorhanden, zumal da 
auch naeh Streikende noch liingere Zeit yergehon durfte, 
bis ein regelmafiiger Betrieb wieder aufgenoinmen worden 
kann.

Dio britisehe Ausfuhr (sieho Zahlentafel) von Eisen 
und Stahl wurde dnrch den Ausstand nicht in dem zu

In 1000 grofl ton*

E i n f u h r A u s f u h r

1913») 1920 1921 1913>) 1920 1921

Januar . . . . 234,3 79,0 196,9 446.7 261,2 233,1
Februar .................. 194,G 72,0 181,fi 366.8 231.1 167,2

197.1 72.5 179,6 401,7 2J5,7 149,8
196 9 71.2 111,5 473,1 274,3 161,5

Januar/April . . . 823,0 294,7 669.6 1688,4 10p2,3 711.6

erwartenden Umfange beointrachtigt; die gegeniiber dem 
Monat Marz um rd. 21 000 gr. t  hohere Ausfuhr ist 
hauptsiichlich auf einen grofieren Absatz yon Eisenbalm- 
oberbaustoffen und rollendem Eisenbahnzeug zuriickzu- 
fiihren. Gegeniiber April 1920 blieb die Ausfuhr jedoch 
um 113 000 gr. t  zuriick und in don ersten vier Monaten 
des Jahres um iiber 350 000 gr. t  im Vergleiche zu 
Januar/A pril 1920. Die E i n f u h r  im April war 
6 8  000 gr. t  niedriger ais im Marz. Die Miiidbreinfuhr 
erstreekto sich auf fast allo Eiscnerzeugnisse, traf jedoch 
besonders Alteisen, Boheisen und Halbzeug. — Das yom 
englischen Parlament angenommene A n t i - d u m -  
p i n g - G e s e t z  gibt dem Lande die Moglichkeit, den 
fremden Wettbewerb aucli in Eisen- und Stahlerzeug- 
nisson auszuschalten.

Am K o h l e n  markt ruhte das Geschaft fast voll- 
sUindig, da dic Forderung ganz eingestellt war. Bei einer 
Wochenforderung yon durehschnittlich 4 Millionen gr. t 
in den letzten Wochen vor Streikausbruch ergab sich fiir 
April ein Forderausfall von naliezu 18 Millionen gr. t. 
Von der Begierung wurden einschneidendo MaBnahmen 
gegen die Kohlenkrise durch Herabsetzung der Bedarfs- 
anteile von Industrie-, Gas- und Elektrizitatswerken, 
Hausbrand usw. getroffenl Frankreieh soli Anfang Mai 
dio Ausfuhr yon tsiglich 10 000 bis 15 000 t  Kohlen 
aus dem nordlielien Kolilcnbezirk nach England gestattet 
haben. Der Verkauf yon Kohlen beschrankte sich auf 
geringo Mengen und die Preiso waren rein nominell. 
Anfragen fiir Lioferung nach Streikende zu 50 bis 60 S  
lagen zwar vor, doch wolltcn sieh die Grubenbesitzor 
nieht auf Preise festlegen, ehe sie dio Grundlagen der 
sich aus dem Ausstande ergebenden neueń Fordenings- 
bedingungen kannten. — K o k s  wurdo nicht angeboten, 
da die Erzeugung fast ganz eingestellt war; nur einige 
kleine Mengen Giefiereikoks wurden hergestellt, die 
schnellen Absatz fanden.

Der Handel in auslandischem E i s e n e r z  war leb- 
los, da die Verbraucher, die iiber ziemlich reiche Yor
rate yerfiigten, bei der yolligen Gesehaftsstockung zu

')  Berichtigte Zahlen.
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Neuabschlussen .nicht geneigt waren. Erzladungen auf 
alto Abschliisse kamen wahrend der Beriehtszeit nur 
canz wenige an. Ais nomineller Preis fiir bestesiBilbao- 
Rubioerz wurden 36 8  genaimt bei 9 S  Fracht Bilbao— 
Middlesbrough. — Der M a n g a n e r  z markt war eben- 
falls ruhig und nur wenige Gesohafte wurden getatigfc. 
Preis uiiveraridert 1 8  4l/<>.d die Einheit cif.

Das B o lie is e n g c s c l ia f  t, das infolge der in den' 
letzten drei Monaten erfflgten Preisherabsetzung um 5 £  
etwas Wiederbelebung zu ze i® . begonnen hatte, wurde 
dureh dio Untorbreehung der Kólilenzufuhr yollig lahni- 
o-elen-t. Die meisten Hochofen. des Landes wurden go- 
dSrapft; im Clevcland-Bezirk waren gegen Monatscnde 
noch fiinf Hochofen in Betrieb, wovon zwoi bielierei- 
roheiscu, einer Hiimatit und zwei sonstige Sorten hor- 
stellten. Da dic Kohlcnyorrate bei liingorer Dauer des 
Streiks ausgelien, bestcht dio Gefahr, dali dio Hochofen 
kalt worden, was dio Lage der Werke auch nach J5c- 
cndiffung des Ausstandes weiter erschwercn wurde. JJie 
hcimisclio Nachfrage nach Roheisen hiirte fast ganz auf, 
da die Yerbraucher mangels Brennstoffe nicht arbeiten 
konnten. An Puddelrolieiscn waren betrac ltliche \o r-  
rSte yorhanden, wiihrcnd Gicfioreieisen knapp war. 
Das einzige Cloveland - Werk, das noch Giefiereicisen 
Nr. 3 herstellte, forderto einen um 10 8  hoheren 
Preis ais den kurzlich fcstgesetzten, ohne dali je
doch infolge der ablchnenden Haltung der \erbraucher 
nennenswerto AbschlUsse zustando kamen. Die br^ sc^ “ 
Rohciscnpreise blieben unveriindert. Fur die Austu 
nach Indien und Skandinavien wurden cmigc k l a n e j |g
achafte abgcschlossen. Dio U n t e r b r e c h u n g ^ d a r  b r i h s c h e n

Erzeugung benutz^on franzoois:he und be g sche W orke, 
um Roheisenyerkiiufo in England cifrig zu ^ etr®lbfe“ ’ ? T  
fioreiroheisen yom Fcstlando wurde
werpen, 5.10 £  fob Grangemouth und 5.11 £  frei 1 alkirl, 
ann-eboten. — Ostkiisten - H i i m a t i t  wurde um 1 £  
auf 160 8  herabgesetzt, ohno dali jedoch dadureli eino 
Z r t M t o .  Wirkung U
wurde, da die Stahlwerke stillstehen -  An Clevcland 
Roheisen w-urden im April 5023 gr. t  yersehif (g g 
4859 g r . t  im Marz), dayon 320 gr. t  im Kustenyerkehr 
und 4703 gr. t  nach auswarts. — In  I  e r  r  o m a n 0 
war das Geschaft leblos und die T ^ e  teilweise no- 
mineU. Die yereinigten Hersteller ermafiigten den I 
hindspreis um 3 auf 22 £ , den Auslan^preis auf 1 9 £ .  
Es sollen jedoch Angeboto zu 20 £  fur I® 8*_
78 bis 80o/o gemaeht worden sein; Anirage 
land lagen zu einem Preisangebot von 19 i- vor‘

Die R  o  h  e i  s  o  n e  r z e  u g u n g gmg ■ fr t& g g b -
lich zuriick, von 385 000 gr. t  im Marz auf 60 000 gr. 
im April, die S t a h l e r z e u g u n g  v°n 3ES>000 gt . 
auf 68 000 g r .t .  In  den Monaten Januar/A pnl butrug 
die Roheisenerzeugung (s. Zahlentafel) nur o , •
gegen 2680 gr. t  in der gleichen Vorjahrszoit, die « 
erzeugung 1402,5 g r . t  gegen 3186 g r .t ,  d. i. ein Ruck- 
gang um 42,11 bzw. 55,98o/o. _________________

Januar . 
Februar 
MUrz . . 
April.

Rohelsen- Flufistahl-

Erzeugung in 1000 gr. fc

Januar/April
Mai . . . 
Juni . . . 
Juli . . . 
August. . 
September 
Oktober . 
November 
Dezember

1919 1920 J 1921 | 1919 1920 1921

661 665 642,1 718 754 493,4
626 645 463,6 | 734 798 483,5
691 699 385,5i ■. 758 840 357.6
617 671 60,£ 668 794 68,0

26*25 *2680 1551,5 2878 3186 1402,5
671 739 755 846
658 726 631 845
641 750,6 618 789,9
521 752,4 474 709,2
5«l 741 1 718 884,7
4*15 533,2 433 544,3
624 403.2 695 505,1
632 682,51 1 692 746,6

Januar/Dezember . ! 7393 8007.9! i 7894 9056,8

Der S e h r o t t  m a r k t  l a g  s t i l l  u n d  w u r d e  n i c h t  

nur d u r e h  die Schliefiung d e r  V e r b r a u c h e r w e r k e ,  s o n -  

dern a u c h  d u r e h  Hemmungen im E i ^ n b a h n y e r k e h r  be- 
e i n t r a e h t i g t .  Reichlicl.e Mengen b n t i s e h e n  u n d  fest

liindischen Schrotts wurden zu sehr niedrigen Preisen an
geboten, ohne dali jedoch in  den meisten Fallen Ab- 
schliisso zustando kamen. In  Lancashire stand Sclmued- 
eisenschrott Ende April auf dem aufierordcntlich medn- 
gen Preis von 3 £  gegen 4.10 £  Ende Marz Ma- 
schincngufischrott 6  (7) £ . In  Siidwales wurde schwercr 
Stolilschrott zu 2.10 bis 3.15 ( 3 . 1 0  b i s  4 .1 0 ) £  angeboten, 
ohne Abnehmer zu finden; schwcrer GuGschrott kostete 
310 bis 5.10 (4.10 bis 5.10) £ , gebiindclter Stalilschrott 
und Blechabfiille 2.10 bis 3.10 (3 bis 4.10) £  je nach 
Art des Biindelns. In  Schottland waren am Monatscnde 
wegen yiilligor Gesdiiiftsstoekung Notierungen fur Sehrott
nicht zu haben. . , , ,

In  I l a l b z o u g  wurde der geringe heryortretendc 
Bedarf dureh die festliindischen Werke umstntten, da 
die britisdien Erzcuger fast ganz aus dem Markte waren. 
Kniippel Wurden zu 6.5 £  fob Antwerpcn und 7.3.6 i.
■frei Midlands yerkauft. In  Platinen _ wurden groBere 
Posten yon Walliser Werken gckauft, die zu den billigen 
festlandisclien Preisen Platinen fur die Zeit der W icdcr- 
aufnahme des Betriebes auf Lager legten. Es kamen 
Gesohafte zu 6.10 £  cif Newport zustande, wahrend der 
Marktpreis fiir Platinen Endo des Monat3 6  £  fob Ant- 
werpen war. In festiiindisd.en Kniippeln wurden Ge- 
&  fur 2zoUigo S.-M.-Gute zu 5.17 6  £  fob, fu r  
2 1 L-, 3- und 4zolligc zu 5.12.6 £  fob getatigt. Draht 
stabe wurdeń zu 8 .1 0  £  fob notiert. .

Der Bcrgarbeiterausstand braehte das Gesclialt w 
F e r t i g e i s e n  u n d  - s t a h l  innerhalb eimger 
Wochen fast ganz zum Stillstand. Die Zahl der im 
Betriebe befindlichen Werke Temngerto sich von Y oęhe 
zu Woche; Ende April arbciteten nur noch eimge 
kleinere Walzwerke, dic noch Yorrat an Stahl hatten.
Die Nadifrage war aufterst diirftig und die an den 
Markt kommenden Auslandsgcscliiifte wurden meist bei 
den Werken des Fcstlar.dcs untergebradit, d.e zu sehr 
niedrigen Preisen anboten. In  S c h i o n e n traten die 
chinesischen Bahnen mit cmem Beclarf von 11 500 g r . t  
zu 60 Pfd. heryor, um den sich die meisten bchieiicn- 
werke GroBbritanniens und des Fcstlandes bewarben, 
os sollen Angebote zu rd. 14 £  gemacht worden sein. 
Ferner ist ein Auftrag von 4000 g r . t f 2 ° -P f d .- ^ e n e n  
fur Niederliindisch-Indien im Markt. Die festlandisclien 
Werke boten leiclite Sehienen zu 9,5 £  fob Antworpen 
an, Trager zu 8.10 bis 8.15 £ , Stabstahl, der Ende des 
Monats^etwas fester lag, zu 8.5 bis 8.10 £ ; ^ m e n  
zu 12.15 £ . In  Blechen tra t geringe Nachfrage nach 
Śchwarzblechen auch seitens britischer Ycrljraueher auf, 
die sieh bei Festlandswerken eindcckten. _ Dic Fcstlands- 
prelse brockelten weiter ab; wahrend emige Werke etwa 
1115 £  fiir Zoll Bleche Grundpreis forderten, machten 
franzSsische Werke Angebote zu einem allgemeinen I  reis

' 0U Die£ Ende Miirz festgestellte Besserung im W e i ii- 
b 1 e c h geschaft war nicht von Dauer; m  den ersten 
Aprilwochen tra t wieder Ruhe ein, zuma da dio eifl- 
bieehwcrke yon Sudwales mit wenigen Ausnahmen aus 
Brcnnstoffmangcl geschlossen wurden und dŁe vor- 
handenon Vorrato ziemlich zusammcngeschmolzen waren. 
Dic Preiso von 27 S  fob wurden ais yerlustbnngend ibe- 
zeichnet, da selbst bei Yerwendung der billigen te t- 
landischon Platinen em Preis unter 28 S  die liiste 
20 X 14 Grundpreis unlohnend sei. Trotzdem wurden 
Gesohafte bis zu 26 S fob Mai/Juli-Lieferungen ge- 
tatfct und zu 25 S  fob Juli/September-Lieforungen. 
Dic^im Marz erkennbaro etwas lebhaftere Nachfrage aus 
Ostasien „ a c h  y e r z i a k t e n  B l e c h e ,  hielt zunachst . 

noch an. Wenn auch hier dic erwartete Ausdehnung 
des Gcschaftes in dunnen Sorten sich nicht yer^irk- 
lichtc wurde das Geschaft in Blechen 24 G doch etwas 
besser und die yon den Werken im April gebuchten 
AuftrUge erreichten einen Umfang von 6000 g r . t  die 
Woclie gegen etwa 2000 g r . t  im Marz In  Indien gmd 
dio Yorrate aufgebraucht, doąh wurde das Geschaft mit 
indisehen Abnchmern dadurch erschwert dafi S l i e s e ^ - .  
fach nicht den Zalilungsbedingungen entsprphen konn- 
ten die yon den englischen L i e f e r e r n  im Hmblick auf
die friiheren schlechten Erfahrungen m diesem Lande
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gcstellt wurden. Eine Preisaufbesserung tra t nicht ein, 
vielinehr gabcn die Notierungen weiter nach. 24 G Well- 
bleche in Paketen kosteten Endo April 22 £  fob, 26 G 
australischo Mafio und Giiten 27.15 £ , Rangoons (300, 
280, 250) 34 £ , Straits (64, 55, 50) 34 £ , Japan (67, 57, 
52) 36 £  und Bangkok (53, 59, 69) 37 £ .

Dio P  r  o i s o der wichtigsten Eisen- und Stahl- 
crzcugnisso stellten sich Anfang Mai wie folgt:

3. Marz 
1921 
8  d

4. April 
1921 
.<? d

5. Mai 
1921 
S  d

K o h e i s e n :
OlcteUnd-GieBerelelsen Nr. 1 155.0 125.0 125.0

» 3 • 150.0 120 0 120.0
CleYeUnd-Paddelrohelsen „ 4 147.6 117.6 117.6

180.0 180.0 160.0
E i s e n :

Stabeisen, gewohniiche Qualitnt . 460.0 460 0 380.0
„ markiert (StalTs.) . . . 550.0 550.0 550.0

470.0 470.0 390.0
T-Eisen bis 3 Z o li ...................... 480.0 480.0 400.0

S t a h l :  Enęłand und Wales:
Knuppcl, w e i c h .......................... 270.0 270 0 260.0

200.0 260 0 260.0
Schienen, 60 Pfund und mehr . . 360.0 360.0 300.0
Schwellen und Laschen . . . . 460.0 4600 400.0

380.0 350.0 350.0
300.0 350.0 350.0

Rund- und YicrkanUtabc, ^roBe . 360.0 320.0 270.0
„ „ „ kleine . 380.0 340 0 200.0

360—370 320—350 270—300
Schlfla- und Behiiltcrbleche . . . 420.0 380.0 380.0

500.0 501.0
470.0 430 0 410.0

ReichsKommissariat fUr Erzversorgung. — Mit
Rucksicht auf die Erleichterungen in der Erzversorgung 
der Hiittenwcrke ist das in Diisseldorf bestehendo Reichs- 
kommissariat fiir Erzyersórgung a u f g e l o s t  worden. 
Soweit die Erzfragen unter dem Reiehswirtschafts- 
ministerium einer besonderen Behandlung bediirfen, wer
den sio in Zukunft^durch das Reiehskommissariat fiir die 
Eisenwirtsehaft erledigt werden.

PreisermaBigung am franz5sisehen Eisenmarkt. —
Das Comptoir Siderurgique de France hat vom 20. Mai 
an den Grundpreis fiir T r iig e r  weiter auf. 475 F r. (vor- 
her ab 15. April 550 F r.) je t  ermśifiigt. Das Comptoir 
des Tóles et larges pb.ts setzte die Grundpreise wio 
folgt fest: Breiteisen (large-plats) 630 (bisher 700) Fr., 
Grobbleche 730 (800) Fr;, Mittelbleche 750 (840) Fr., 
Feinbleclic 790 (8S0) F r. je t.

Slegen-Sollnger GuBstahl-Aktien-Verein, Solingen.
— Im  ersten Yierteljahr des Geschaftsjahres 1920 machte 
sich eine steigendo Naehfrago bemerkbar, deren Befriedi- 
gung jedoeh durch einon etwa acht- Wochen dauemden 
Streik unmoglieh gemacht wurdo. Im zweiten Yiertel
jahr war das Geschaft stark bclebt und ergab erheblieh 
gesteigerte Umsatze. In  der zweiten H alfte des Jahres 
flaute das Geschaft jedoeh dauernd ab nnd fiihrte schliefi- 
lich zu der jetzt noch anhaltenden allgemeinon Absatz- 
krise, dic auch die Umsatze des Unternehmens erheblieh 
lierabsetzte und Betricbseinsehriinkungen erfordcrlich 
machte. In  der»ersten Jahreshalfte war die Beschaffung 
von Rohstoffen, besonders von Brennstoffen, sohr 
schwierig. Die Kohlennot, die bis zum Endo des Jahres 
anhielt, war zeitweise so grofi, dafi wioderholt Betricbs- 
stillegungen Son liingerer Dauer yorgenommen worden 
mufiten. Die Heranschaffung der Brennstoffe, die zum 
Teil auf dem Landwege erfolgte, verursaclite or- 
hebliche Kosten. Trotz einer Ermafiigung der Rohstoff- 
preise in der zweiten Jahreshalfte und einer dadurch 
notwendig gewordenen Ilerabsetzung der Yerkaufs- 
preiso tra t eino Verminderung der Gcstehungskosten 
nicht ein, da dio Lohno oine weitere Steigerung erfuhren 
und auch Kohlenpreise, Fracliten und sonstigo Unkosten 
stiegen und dadurch die Selbstkosten in die Hoho trieben. 
In  der Stromyersorgung machten sich, ofter unan- 
genehme Storungen bemerkbar. Die Scliwierigkeiten in 
der Brcnnstoffyersorgung infolge dor yerkehrsgeogra-

phisch ungiinstigen Lage des Werkes in Solingen, die 
unsichere Stromyersorgung und der fiir die Stahl
erzeugung sehr hohe Strompreis, sowie Erschwerungen 
und Hemmnisse anderer A rt fiihrten zu der Errichtung 
eines neuen Elektrostahlwerks in G r o f i  -  I i  a y n a  im 
mitteldeutschen Braunkohlcngebiet bei Merseburg, das, 
sófern nicht unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten, 
seino ersten Oefen Endo dieses Jahres in Betrieb setzen 

' wird. Zur Abwehr der Ueberfremdungsgefahr wurde dio 
Ausgabe von 900000 Jb V ,o rzu g sak tien  m it zehnfachem 
Stimmrocht beschlossen. Wegen der Ausdehnung der Ge
sellschaft sowio des durch dip allgemeinen Valutaverhalt- 
nisse entstandenen Kapitalbcdarfs wurdo oine weitere 
E r h o h u n g  d o s  G r u n d k a p i t a l s  um 8  Mili. Jb 
Stammaktien und 600 000 Jb Vorzugsaktien beschlossen. 
Dio Firm a I t e y d e n  & K a u f e r ,  G. m. b. II., in 
Hagen, deren Anteilo im Besitz dor Beriehtsgesellschaft 
sind, arbeitete befriedigend. Der erzielto Reingewinn 
betriigt einschliofilich des Gcwinnvortrages aus dem Yor- 
jahr 2  854 602,50 JL Hicrvon werden dem Werkorlml- 
tungsbestand 1  500 0 0 0  Jb zugewiescn, 1  263 0 0 0  Jtc Gc- 
winn (150 /0  auf dio Stamm- und 7  o/0 auf dio Yorzugs- 
aktien gegon 8 »/o i. V.) ausgeteilt und 91 602,50 Jk  auf 
neuo Rechnung yorgetragen.

Gebr. Bóhler & Co., Aktiengesellschaft, Kapfenberg.
— Dio wirtschaftlichen Yerhiiltnisse erfuhren im Ge- 
schiiftsjahrc 1920 noch keine Befcstigung. Lohno und 
Gehiiltcr mufiten mehrfach bedeutend erhoht und fiir 
Rohstoffe und Frachten fortlaufond hohere Preise be
zahlt werden, wodureh die Verkaufspreise wiedorholt E r
hohungen erfuhren. Bei der grofien Naehfrago nach 
Q,ualitatsstahl waren die Werke des»Untornehmens voll 
beschiiftigt; die deutsch-osterreichischen Betriebe litten 
immer noch unter unzureichender Brennsteffbelieferung. 
Dio S t. E g y d y e r  E i s o n -  u n d  S t a h l - I n d u -  
s t r i o - G e s o l l s c h a f t  liat im Berichtsjahrc giinstig 
gearbcitet und einen Gewinn von 40 o/o yertcilt. — Die 
Ertragsrcchnung weist einschliefilieli 616 339,88 J& Yor- 
trag einen Reingewinn von 6  809 704,48 Jb aus. H ier- 
von werdon 1  M ili.. Jb dem Verfiigungsbestand fiir Be- 
amtenfiirsorge zugetdlt, 199 668,23 Jb Gewinnanteilc aa 
den Aufsiehtsrat gezahlt, 4 800 000 JL Gewinn (16<>/o 
gegen 1 2 o/o i. V.) ausgeteilt und 810 036,25 Jb auf neue 
Rechnung yorgetragen.

Oesterreiehisch-Alpine Montangesellschaft, Wien. —
Im  Gesehśiftsjahre 1920 konnte das Unternehmen trotz 
aller Schwierigkeiten seine Erzeugung erhohen und durch 
lohnende Ausfuhrgeschafto giinstige Erlose erzielen. Die 
Betriebsfuhrung war dureh Ausstande, die in  einzelnen 
Werken der Gesellschaft zu yerzeichnen waren und dio 
sich zu wiederholten Malen unter den Angestellten der 
fiir sie hauptsachlich in  Frage kommenden Bahnlinien 
ergaben, gestort. Teils aus Grunden der mifilichen \e r -  
kehrsyerhiiltnissc, teils wegon zu geringer Koksbeliefe- 
rung mufite der einzige noch in Betrieb befindliche Koks- 
hochofen auf dem Eisenwerke in  Donawitz wioderholt 
gedśimpft werden. Obwohl in der Kohlenyersorgung, 
dank der etwas gesteigerten Fórderung der steirischen 
Kohlengruben, eine kleino Besserung zu yerzeichnen war, 
konnten die fiir den Betrieb weiterer Hochofen erforder- 
lichen Koksmengen nieht aufgebracht werden. Um dem 
Roheisenmangel einigermafion zu begegnen, wurdo nach 
Beschaffung der erforderlichen Holzkohle im Herbste 
der Vordernberger Ilolzkohlenhochofen, der schon eme 
Reihe von Jahren yollstandig stillgelegen hatte, wieder 
in Betrieb gesetzt. Die Belegschaft nalim gegenuber dem

1920

t

1019

t

1920
gegen
1919

K ohle . . . . . 717 600 640 700 - f  76 900
Roherze . . . . 428 500 244 300 +  184 200
Roheisen . . . 98 000 59 400 +  3S600
R ohstahl. . . . 125 800 115 200 +  1 0  600
Walzzeug . . . 84 700 70 600 +  14 100
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Yorjahre bis zum E n d o ' des Bcrichtsjahres um rd.
1100 Mann zu. Ueber die Eorderung bzw. Erzeugung 
g ib t yorsteliende Zusammenstollung AufsehluG. aus
der Zahlentafel zu ersehen ist, wurden im abgelaufenen 
Jah ro  teilweise rech t botrachtliche Erzougungfąteige- 
rungen erziclt, de r Eriedensstand jedoeh langst noch 
n ieh t erreicht. Die Lohnbewogung kam wahrend des 
ganzen Geschaftsjahros n ieht zum StiUstand, demzufolge 
sind die Aufwendungen fu r Lohne und Gclialter 
gegeniiber dem Y orjahr w eiter ganz aufierordcntheh 
gestiegen. Ebenso zeigen dio Auslagen fiir _ Balin- 
fraehton infolge der wiederliolten emschneidenden 
T ariferhohungen usw. ganz gewaltige Erhohungen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung _ ergibt neben
2 334 060,90 K r. Y ortrag einen l 5fifc™;bsgewii'.n yon 
125 650 092,58 K r. Nach Abzug von 69 411 636,01 Kr. 
allgemeinen Unkosten, Zinsen, Steuern und Beitragen 
fu r K ranken-, U nfall-, Inyalid ita ts- und Altorsyer- 
sicherung sdwie nach 7 673 752,07 K r Absclireibungen 
und 20 000 000 K r. Riicklagen fu r Altorsvorsorgungs- 
zwecko der Angcstellten ycrbleibt ein 
30 898 765,49 Kr. H iervon werden 2 356 470,45 Kr. 
Gewinnanteile an  den Yerw altungsrat gezahlt 25 1.1- 
lionen ICr. Gewinn (25°/0 gegen 10o/o i. V.) 
te ilt und 3 542 295,04 K r. auf neuo Reehnung yor
getragen.

O esterre ich ische  Berg- und H ttttenw erks-Gesell
schaft w ie n . — D urch die Abstimmung in Oberschlesien 
sowie durch die Eolgen der wiederliolten ^ a h r u M jM ^ ;  
rungen heryorgorufeno Beunrulugung der Arbeiterschaft, 

.welche insbesondere im K arw iner Bezirk w i^ m e m U n g  
andauernden S treike der B ergarbeiter . j ^ Ą w j & c k
kam , iib to  a u f  d ie  E r z e u g u n g  ei non n a ^ te iU g e n  E i n f l ^
aus. Durch die Teilung Ostschlesiens kam der uber 
wiegende Teil der Anlagen des. Unternehmons in  den 
tscheclio-slowakiscben S taat zu hegen. ur 
w erk W egierska-G ćrka und ein nam hafter Teil der Frei 
schiirfe bofinden sich im Gebiete des 
Die fortgesetzte Steigerung der Lohne u n d I f t g g b j g *  
wie besonders dio Yerteuorung d e r  sehw ed iseh o n ,| 
infolgo dor sprunghaft emporgeschnellten S c e fra ^ tra te n  
haben ein wesentliches Anwachscn der 
und Verkaufspreise zur Eolge gehabt, so daG auch der 
Umsatz. eine wesentliche Erhóhung «r # r^ | hJ §  
N achfrage nach Kohle und Eisen w ar wahrend d es ga 
zen Jahres auficrordentlich drangend, so dafi die t e  
seUschaft n ieht in  der Lage war,
M arktes auch nur annahernd zu entspreohen.
das Kohlengeschaft langsam ataufoB ctóta
sieh beim Eisen der Beginn einer
Erscheinungen, die im  Jah re  l 921/ 1™
scharfung erfuhren  und au t die durch den K neg
ursachte Verarm ung der Yolker
kommeno Zerreifiung der Eaden der W eltw irfcehatt
rUekzufiihren sind. Gegen Ende des Jahres wurde m it
der tschccho-slowakischen Rcgierung ein ^bkommen e
tr o ffen , w e leh es  d io  B ed in g u n g en  en th a lt, u n ter denen
die Verlegung dos Sitzes der Gesellschaft nach B
erfolgen soli. M it Rucksicht darauf wurde auch d e
Bilanz fu r das Gcsclmftsjahr 1920 in  tschecho-slowaki-
scher WUhrung aufgestellt. Das in o s t e r ^ s c h e n
Kronen ^ s g c w i ^ A U i e n k a p i i l a l  j o n ^  . ^   ̂^ __

l i c  in  tseliecho-slowakischer
d V e « n u n g  erg ib t vtra

59 105*990 12 °Kr. Nach Abzug von 7 258 8o3,75 K r. all- 
59 105 „ 94g 7lł3 22 K r. Zinsen und Steuern,
f n ^ m S v S S S g s # r a g e n ,  10 977 253 Kr.
I l E i S e n  verbleibt ein Reingewlnn yon
14 093 496,34 K r. Hieryon w e n le n  6 ,0000  K r . J e m
R iick la g eb csta n d  zu g efu h rt, 2 500 OOU i  0Q &

330 931,34 K r. auf neuo Reehnung .yorgetragen.

Bucherschau.
F l e g e l ,  K urt, D r., Bergassessor: Die w i r t -  

s c h a f t l i c l i e  B e d e u t u n g  der  M o n t a n -  
i n d u s t r i e  R u f i l a n d s  und P o l e n s .  E in- 
geleitet m it einem Y or w. des Berghauptm anns 
D r . S e l i m e i s s e r  zu r Einfuhrung der A rbeiten 
der Abteilung fiir B ergbau und H uttenkunde 
des O steuropa-Instituts in die Oeffentlicbkeit. 
Leipzig und B erlin : B. G. Teubner 1920. 
(V III, 101 S.) 8°. 5 M.

(Quellen und Studien. Hrsg. vom Ost- 
europa-Institut in Breslau. Abt. 3: B ergbau 
und HUttenkunde. H. 1.)

Das O steuropa-Institut in  Breslau, von dem die 
Schrift hcrausgcgeben w ird, ist eine in  Anlehnung an 
dio Uniycrsitat und Tcchnisclie Hochschule Breslau gc- 
schaffene Forschungsanstalt. Sie. hat den Zweck, dl 
Grundlagen und die Bntwicklungsbcdm gungendes geisti- 
gen und wirtschaftlichon Lebens in Osteuropa zu stu- 
dieren und dio dabei gewonnenon Ergebnisse fu r den 
akademisoheh U nterrieht und die
nutzbar zu machen. Das yorhegendo Workchen ist die 
erste Ver6 ffentlichung der Abteilung Bergbau und 
T T H t t e n l c u n d e  d i e s e r  F o r s c h u n g a a n s t a l t .

D er erste Teil der Schrift behandelt die Bedeutung 
der M ontanindustrie bosondors in  Deutschland und dcm 
frtlheren Rufiland. D er Yerfasser te ilt die ^ ^ a t s -  und 
Forderziffern yon Eisenerz, Manganerz und Kohle m it 
und g ib t eine Besehreibung der Lagerstatton , er bc 
endet den der Eisenindustrio gewidmeton Ilaup tabschm tt 
m it der Gcschichte der wirtschaftlichen 
russischen Eisenindustrio, zusammengestellt aus den dar 
S  wUhrend der letzten Jah re  in  deutscher_ Sprache 
erschienenen Yoroffentlichungen Neuo E r g e b ^ e  we - 
den in  der Abhandlung n icht gobracht. Sio bietet aber 
eine kurze, zusammenfassendo Uebersicht dor crzmltc 
ErzeuffunKsmengen des fruheren Rufilands sowie, 'o  
• S Y p ł r e M t  der Kohlen- und Erzvorrate, dio dem 

jetzigen Rufiland’ und -den einzelnen Nachfolgestaaten

VCrb Denn zweHenUTeil seiner Abhandlung boginnt der 
Yerfasser m it einer Besehreibung der fruheren E rdol- 
M u s tó e  Rufilands, die zu 85 o/o im B akuer Bezirk ihren 
Sitz ha tte  und die durch den Eriedenssehlufi fu r RuG-

Berucksichtigung der geograplnsehen L age | M ^ ia  
stellumren iiber die Gewinnung Rufilands an brom, 
K upfer P latin , Asbest. Salz, Blei und Zmk. Sie zeigen 
uns welehen Verlust Rufiland crloiden wurde, wenn nacli 
der’ -Vbtrennung Polens auch de r Kaukasus und Teile 
Sibiriens zu selbstandigefi politischen Einheiten sich ent- 
wickcln wurden. Im  Kaukasus wiirde R u^ aiul aufier 
i „ r .,p,„n Mamranerzyorkommen yon T sch ia tun  ein
Prittel seiner K u p te r g e w in n u n g  einbiifien, in Ostsibinen

seiner Goldgewinnung (dereń ^ e r t  i. J.
120 Millionen M  be trug) und in  Polen fast seine ge-

^ | T S h l 3 S & b l . a n d l u n g  gibt der Yer
f a s s e r  der Ansicht Ausdruck, dafi die Wecl.selbeziehungcn 

wischen den baltischon Staaten, M e n  Rufiland und
Deutschland sich in iiberaus glueklicher AYeise erganz^n. 
Tl^r Yerfasser glaubt, dafi Deutschland Kohlen, Dun0e- 
m ittel und landw irtschaftliche Masehincn an _d,«e S tea- 
, v  T..mn dafi dagegen die Oststaatem in Deutsch-
S d  e t n e n  A b i t z i A t l u r  ihre landw-irtschaftlichen
Erzeu-nisse finden werden. Anderseits konne D e^sch - 
land  durch K apite l und A rbeit den W iederaufbau der 
fruheren Industrie  in  den Ostreichen unterstutzen und 
dieser Industrie, die sehon vor dom K nege  durch den 
M angel an Brennstoffen stark beliindert wurdo, m  Aus- 
tausch gegen E rze erhcbliche Kohlenmengen zur Ner- 
fiigung stellen.
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Im  allgemeinen darf gesagt werden, da(5 dio Soliriffc 
den Zweck erfiillcn kann, ein Wegweisor fiir den akade- 
mischen Unterricht in einem dem Ijehrer unbekannten 
Gebiete zu sein.

W i 11 i o h. Iluga Klein.
O e t l in g ,  C., Dr.: Schm iede und Sclim iede- 

T e c 1) n i k. Ein Handbucli fiir Betricbsleiter, 
Sclimicdemeister und Studierende. JIiinehen 
u. Berlin: R. Oldenbourg-, 4°.

Bd. 1. Die Brennstoffe; die Erwarmungs- 
Yorriehtungen fiir feste Brennstoffe und zu- 
geliorige MeBinstrumente; Handbediente Vor- 
richtungen, Werkzeuge, Maschinen, ausschliefl- 
licli Luftdruckmasclunen, sowie zugehorige 
Priifvorriditungen; Transport-und Bedienungs- 
mittel. Mit 606 Te.xtabb. 1920. (XIII, G08 S.) 
90 Jl. geb. 100 Jl.

Wenn man diesen ersten Band des Werkes m it seinen 
mehr ais 600 Seiten auf schonem Kunstdruckpapier in 
die Iland nimmt, ist man gencigt, auf einon entspreehend 
wertvollen Inhalt zu SchlieBen. Man erlcbt aber eine 
Enttiiusehung. Offenbar empfindet der Yerfasser selbst 
das Bediil-fnis, in dem Yorwort seine Stoffanordnung zu 
entsehuldigen, indem or sich auf ein Preisausschreibcn des 
Yereinos deutscher Maschinen-Ingenieuro aus dem Jahro 
1911 beruft, aus dessen Ausarbeitung das yorliegendo Werk 
entstanden ist. Der Zweck des damaligen Preiśausschrei- 
bens mag die urspriingliehe Anordnung begriindet habeii. 
Fiir die Veroffentliehung inBuchform muli trotzdem der 
Yerfasser allein die Verantwortung ubernohmon. Wenn 
auf hunderten von Seiten im ersten H auptteil dio Brenn
stoffe, im zweiten H auptteil die Erwiirmungsyomchtun- 
gon behandelt.werden, so geht das an sich iiber denR ah- 
men eines Werkes, das der Schmiedetechmk gewidmet ist, 
weit liinaus. Das g ilt um so mehr, ais der Yerfasser in die
sen Toilen noch dazu z. B. seitenlange Tafeln iiber Stein- 
kohlensorten und die Preise aus dem Jahre 1911 unter 
den giinzlich. yeriinderten Yerhaltnissen im Jahre 1920 
wiedergibt. Die weiteren ITauptteile des vorliegendon 
Bandes behandeln Yorrichtungen und Maschinen, also 
Hammer und Pressen der verschiedenen Arten und Walz- 
maschinen, Lochmaschincn, Scheren, SchweiBmaschinen, 
Mefiwerkzeuge usw. Der vierto H auptteil befafit sieh mit 
Beforderungs- und Bcdienungsmitteln. Ueber die sach- 
liche Behandlung des Stoffes ist zu sagon, dafi auch hier 
unter den Weizen viel Spreu gemischt ist. Das Buch 
enthalt zwar stellenweise beaehtenswerte kleine Aus- 
arbeitungen, zum weitaus iiberwiegenden Teil ist es aber 
eine lose Aneinanderreihung einer A rt von Firmenprospek- 
ten. Wie eine solclio Prospektensammlung in der Hand 
des erfahrenen Fachmannes eine wertvolle Unterlago sein 
kann, so wird in bestimmten Fallen auch diese Zusammen- 
stollung ganz angenohm empfunden werden, nur diirfte 
sie die Kreise, fiir die sie gemacht ist, namlich die 
Betriebslciter, Sclimicdemeister und Studierenden, in 
vielen Fallen mehr verwirron ais belohren. F iir eine 
etwaige Neuauflage ware zu wiinschen, dafi der Yer
fasser den Inhalt noch einmal recht kritisch siclitct und 
auch oinen besseren inneren Zusammenliang in die D ar
stellung zu bringon versueht.

Sipl.»S«8 - Bruno Weipenberg.
Ferner sind der Schriftleitujiig zugegangen: 

B o e r n e r ,  Franz, Beratender Ingenieur in Dusseldorf: 
Y o r s e h r i f t e n  und F  o r  m e 1 n fiir die Ausfiili- 
rung und Berechnung von M a s s i v k o n s t r u k -  
t  i  o n  c n  ( E i s e n b e t o n - ,  B e t o n -  und S t e i n -  
e i s e n k o n s t r u k t i o n e  n). Mit 119 Testabb. u. 
41 Tab. 2.. neubearb. u. er w. Aufl. B erlin: Wilhelm 
E rnst & Sohn 1921. (X II, 177 S.) 8 °. 24 J L  

B r i e l a n d ,  Wilhelm v a n ,  Stellvertr. Geschaftsfiihrer 
des Gesamtverbandos des Zerkleinerungs- und Auf- 
bereitungsmaschinenbaucs (Gruppe XI des Yereins 
deutscher Maschinenbau-Anstalten): Praktische K a l 
k u l a t i o n  im F a b r i k  b e t r i e b e .  Leichtycr-

standliehe Anleitung zur Selbstkostenberechnung in 
industriellen Unternehmungen, insbesondere fiir ila -  
schinon-, Eisen- und Motallwarcnfabrikcn. 2., verb. 
Aufl. Mit 10 Formularen. S tu ttgart: Muth’scho Yer- 
lagsbuchhandlung 1921. (48 S.) 8 °. 6  Ji  und 10n/o 
Teuerungszusehlag,

C a 1 o b , K., Dr. ju r . : W io  liest man einen I C u r s -  
z e t t o l ?  Ein Fiihrer durch den taglicheń Kursbe- 
richt inlandischer und auslandisoher Borscn unter be- 
sonderer Boriicksiclitigung der deutschen und sehwei- 
zerischen Borsengebrauehe. Gemafi den giinzlich neu- 

, gestelteten Yerhiiltniisen umgearb. u. erw. von Bank- 
direkter Adolf K o e l i ,  Darmstadt. 8 . u. 9., vollig 
neubearb. Aufl. Mit -4 Kurszettel-Boilagen. (Berlin, 
F rankfurt a. M., Essen und Ziirieh.) S tu ttgart: 
Muth’selio Yerlagsbuchliąndlung 1921. (48 S.) 8 °.
6  Ji  und lOo/o Teuerungszusehlag.

C a r  m a n, Edwin S., Mechanical Engineer, Mem. Amer. 
Soe. M. E., ,Mem. Cleveland Eng. Soe.: F o u n d r y  
JE o u 1 d i n g M a c h i n e s  and P a t t e r n  E  q u i p -  
m e n t .  A treatise showing tho progress mado by the 
foundrios using machinę moulding mothods. 2 nd ed. 
Jllustratcd. [Cleyeland, Ohio: The Penton Publishing 
Company 1921. J (X, 225 p.) 8 °. 5 S.

C r  o y , II., B ergdirekter: I I  i 1 f s b u c h fiir don B e r g -  
i n g e n i e u r  im L a b o r a t o r i u m .  M it 35 Abb. 
Wien, u. Leipzig: A. IIartlebcn’s Verlag 1920. (V II, 
1G6 S.) 8 °. 10 Ji  (dazu 2 0  o/o Verlagszuschlag).

(A. Hartleben’s Mechanisch-technische Bibliothek, 
Bd. 20.)

D r u c k s c h r i f t  [o n ] [des] A u s s c h u s s [e s] fiir 
wirtschaftlicho F e r t i g u n g ,  gegriindet vom V e r -  
e i n  d e u t s c h e r  I n g e n i e u r  o in Yerbindung 
mit dem R  e.i o h  8 w i r  t  s,ę h  a  f t  s m i n i s t  e r  i  u ni. 
Berlin: Verlag des Yereines deutseher Ingenieure i. 
Komrn. 8 °. (4°.)

Nr. 7. Biclitige S e l b s t k o s t e n b e r e c h -  
n u n g ais Grundlage der Wiitschaftlielikeit industriel- 
ler Unternehmungen. 1920. (16 S.) 8 °. 7 Ji.

Nr. 8 . G r u n d p l a ń  der S e l b s t k o s t e n -  
b e r e e l i n u n g  (Entw urf). Aufgestellt vom S o n -  
d e r  a u s s c h u f i  f i i r  S e l b s  t  k o s t e n b e r e c . i l - 
n u n g  im A[usschufi fiir] w[irtsdiaftlicłie] F [erti- 
gung], 1920. (16 S.) 4°. 3,75 Ji.

D y e k ,  Wal ter  v o n ,  Professor Dr., Derzeitiger Bektor 
(der Technischen Hochschule Munchen): Alte und neue 
W e g e  und Z i e l e  der T e c h n i s c h e n  H o c h 
s c h u l e ! .  Festrede zur Erinnerung an die ersten 
fiinfzig Jahre des Bestehens der Technischen Hoch
schule in  Munchen, gehalten bei dor akademischen 
Feier im Odeon am 8 . Dezember 1920. (Miinchen, 
Arcisstr. 21: Sekretariat, der Technischen Hochschule 
in  Munchen [1921]). (39 S.) 4<>. 5 Ji  - f  0,40 Ji 
Porto. (Der gesamte Erlos is t fiir die Studenten- 
fiirsorgo bestimmt.)

D y  e s , W. A., Dr.: Internationales H a n d b u o h  der 
W e . l t w i  r t s c l i a f  t s c h e m i e  (Chem-Oekonomie) 
1913/14—1919/20. Selbstyerlag des Herausgebers und 
Vcrfassers. Auslieferung durch: H opf’scho Verlags- 
buehdruckorei, Gebr. Jenne, G. m. b. II., Wittenberg 
(Bez. Halle). 8 °.

Bd. 1. Seite 1—752. Ausgabe D. Januar 1921. 
(XLIV, 752 S.) Geb. 125 JL ■

E h m k c ,  F . I I .:  W a h r z e i c h e n  — W a r e n -  
z e i c h e n .  M it 267 Abb. Berlin und Munchen: 
Hermann Reckendorf 1921. (40 S.) 4°. Geb. 25 Ji. 

E i n z e l s c h r i f t e n ,  S t e u e r r e c h t l i e h e .  Hrsg. 
von Dr. Alfred F r i e d m a n n ,  Rechtsanwalt ani 
Kammergericht, und Dr. Richard W r z e s z i n s k i ,  
Rechtsanwalt und Notar in Berlin. Berlin und Leipzig: 
Vereinigung wissenschaftlieher Yerleger, Walter de 
Gruyter & Co. 8 °.

Sohrift 3. F r i e d m a n n ,  Alfred, Dr., Rechts
anwalt am Kammergericht: W ie  soli sich der Vor- 
stand einer Aktiengesellschaft bei der S t  o u e r - 
e r k l a r u n g  zum R e i  c-h s n o t  o p f e r  yerhaltcn? 
(E in Beitrag zur Lehre vom Schatzungsyerfahren.)
1920. (127 S.) 12 Ji.
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Sclirift 4. I s a y ,  Eudolf, Dr., Eechtsanwalt am 
Kammergericht: Das neue S t e u o r r e c h t  dor
B e r g g e w e r k s c h a f t e n  und B o l i r g o s e l l -  
s c h  a f t  on.  1920. (64 S.) 8  Jl.

E i p e l ,  II., Ingenieur: B e s t i m m u n g  der A r -
b e i t s z e i t e n  fiir dio V o r k a 1 k u 1 a t  i o n irn 
M a s c h i n o n b a u  in graphisehen Taf ein. Mit
19 Abb. im Text und 4 graph. Taf. im Anh. Berlin W : 
M. Krayn 1920. (12 S.) 4°. . . Jl.

E n g o s s e r ,  Er., S t-Sng ., Professor und Geheimor 
Oberbaurat: T e c h n i k ,  I n g e n i e u r  und I l o c h - -  
s c h u l a t u d i u n i .  Ein Einfuhrungsvortrag, gehal
ten an der Technischen Hoehsehule Karlsruhe. Berlin: 
Julius Springer 1921. (52 S.) 8 °. 5 Jt.

E s e h o r ,  Eudolf, Professor an der ■ Eidgenossischcn 
Technischen Hoehsehule in Ziirich: M e e h a n i s c h e  
T e c h n o l o g i o  der M a s c h i n e n b a u s t  o f f e.
2. Aufl. Mit 148 Abb. im Toxt. Leipzig und Berlin:
B. G. Teubner 1921. (VI, 164 S.) 8 «. 8  Jt  nebst 
120 o/o Tcuerungszusehiag.

E s s i c h ,  O. .A., Sc.»3«fl.: Die O o 1 f e u e r  u n g s - 
t e c h n i k .  2., verm. u. verb. Aufl. Mit 209 Text- 
abb. Berlin: Julius Springer 1921. (VI, 110 S.) 8 °.
20 Jt. ♦

F e s t s c h r i f t  ans Anlafi des Siebenzigsten Geburts- 
tages von O o r n e l i o  D o e l  t o r .  Hrsg. von II. 
L e i t m e i e r .  (M it Abb.) Dresden und Leipzig: 
Theodor Steinkopff 1920. (96 S.) 8 °. 12 Jt.

Darin u. a.
1. D i t t l c r ,  E .: Ueber einige cxperlmentclle V o r -  

s u c h o  zur Bildung silikati3cher N i c k e l e r z e .  
(S. 15/27.)

2. T  e r  t  s c h , I I . : A n m e r k u n g e n  z u r  rontgeno-
graphisehen Erschlieflung der I C r i s t a l l s t r u k -  
t u r .  (S. 68/96.) ' _

F o r s c h u n g s a r b e i t e n  auf dem Gebiete des l  n - 
g e n i e u r w e s e n s .  Hrsg. vom \ ’ e r e i n  d e u t -  
s c h e r  I n g e n i e u r  e. Sehriftlcitung: D. M e y e r 
und M. S e y f f o r t .  Berlin: Selbstyerlag des \ e r -  
eines deutscher Ingenieure — Julius Springer i.
Komm. 4°. . .

II. 227. G r a f ,  Otto: Die D r u c k o 1 a s 1 1 z i - 
t i i t  und Z u g e l a s t i z i t ś i t  dos B o t  o n s. 25 J®J,re 
Forschungsarbeit auf dcm Gebieto des Betonbaues. Mit- 
teilung aus der Materialpriifungsanstalt der Tech
nischen Hoehsehule Stuttgart. (Mit 25 Abb.) 19-0. 
(52 S.) 80. . .Jt.  , _

F o e r s t e r ,  M., Sti-Sng. e, h„ Gch. Hofrat, ord. lro -  
fessor an der Technischen Hoehsehule Dresden: Die 
G r u n d z i i g e  des E i  s o n b e t o  n b a u  os. 2., verb. 
und verm. Aufl. M it 170 Testabb. Berlin: Julius 
Springer 1921. (V III, 416 S.) 80. Geb. 38 JL 

F o r s s t r a n d ,  Carl, Fil. D :R : S v o n  E i n m a n .  
Minnesteekning till 2 0 0 -irsdagen av hans ; fodelse, 
pa uppdrag av Jernkontoret utarbotad. (Mit Abb.) 
Stockholm: Hugo Gebers Forlag (1920). (136 S.) 4 . 

G e r h a r d s ,  Max Willi., M a r i n e - O b e r i n g e n i e u r  a. D.: 
O o l m a s c h i n e n ,  ihre theoretischen Grundlagen 
und dereń Anwendung auf don Betrieb unter beson
derer Berucksichtigung von Schiffsbetrieben. 2., verm. 
u verb Aufl. Mit 77 Testfig. Berlin: Julius Sprin
ger 1921. (V II, 160 S.) 80. Geb. 30 Jt.

G e r h a r d s ,  Mas Willi., Marine-Oberingenieur a. D : 
Neuere deutsche U n t e r  s e e b o o t s - D i e s e l -  
m a s c h i n o n .  Berlin (W 10, Genthinor Str. 39): 
M. Krayn 1920. (39 S.) 4». 10 Jt. . ■

Aus: Automobil- und Flugteclmische Zeitschrift 
„Der Motorwagen", Jg. 23, H eft 14, 15, 19, 20 und 27.

G i 1 b r o t  h , Frank B., LL. D., und L. M. G 1 1 -
s t u d i e n . '  Vorschlage zur Steigerung der Loistungs-
filhigkelt des Arbeiters. Froie deutsche Bearbeitung 
von Dr. Colin K o 6 . Mit 20 Abb. auf 7 Taf. Berlin: 
Julius Springer 1921. (W , 54 S.) 8 °. 10 Jź. _ 

■ G i l b r o t h ,  Frank B., LL. D., und L. M. G i l -
b r  e t  h Ph. D .: Angewandte B e w e g u n g s -

' s t u d i e n  (Applied Motion Study). Neun Vortr8ge 
aus der Praxis der wissęnscWtlichen Betriebsfuhrung. 
Berccht. Uebcrtr. ins Deutsche von J . M. W i t t e .

Mit 11 Abb. auf 6  Taf. Berlin: Verlag de3 Vereines 
deutscher Ingenieure 1920. (IV, 97 S.) 8 °. 16 Jl, 
geb. 2 0  Jt.

G i l b r o t h  /F rank  B., LL. D., und L. M. G i 1 b r  o t  h , 
Ph. D .: E l m  u d u n g s s t u d i u m (Fatigue Study). 
E ino ' Einfiihrung in das Gebiet des Bewcgungs- 
studiums. Boreelit. Uobertr. ins Deutsche von J . M. 
W i 11 o. Mit einer Einfiihrung von W. H  c 11 m i c h. 
Mit 29 Abb. auf 16 Taf. Berlin: Verlag dos Vereines 
deutscher Ingenieure 1921. (XI, 108 Ś.) 8 °. 18 Jt, 
geb. 2 2  Jt.

Darin (ais Anh., S. 98/107):
Die llcimlesebewegung.

G o o h t z ,  II., Zivil-Ingonieur: G a s e r z e u g e r  fur 
don H ii 11 e n b c t  r  i e b. 3 Taf. [Berlin-Schonoberg: 
Sclbstverlag 1920.] 4°. 50 JL 

G r i m m ,  F., Dr., Bcehtsanwalt, Essen: Dio V o r -  
k r i e g s v o r t  r  ii g o nach dem Friedensvertrag und 

, das Verfahren vor den gemischten Schiedsgerichtshofen 
nach doin Stande vom 1. Miirz 1921, nebst einecn 
Anh., enthaltend die franzosisehe, belgische, eng- 
lischo und japanische Seliiedsgerichtsordnung, sowie 
dio auf Vorkriegsvertrśigo bezugliehen Bestimmungen 
des Friedensvertrages undsonstiger deutscher und aus- 
liindischer Gesetze, Dekrete usw. Essen: W. Girardet
1921. (XII, 176 S.) 80. Geb.-40 Jl.

G r o b e r ,  Heinrich, Sr.-Siig., Oberingenieur an der 
bayer. Landeskohlenstelle: Die G r u n d g e s e t z o  der 
W i i r i n c l e i t u n g  und des W i i r m e i i b e r g a n -  
ge s .  Bin Lehrbuch fiir Praxis und technische For- 
scliung. Mit 78 Toxtfig. Berlin: Julius Springer 1921. 
(V III, 271 S.) 80. 46 Jl, geb. 53 Jt.

G r o f i m o n n ,  Fritz: O r g a n i s i e r u  n g der A b - 
s c h r e i b u n g c n  oder B i l a n z - K r i t i k  in der 
Notzeit. Neue Wege zur Ausgestaltung der Bilanz ais 
brauchbare Steuergrundlago zwecka Sicherung des V er- 
mogens und der kiinftigen Lrtragsfahigkoit, mit zalii- 
reichen Beispielen aus der Wirkliehkeit an Iland der 
Gesetze und Steuer-Eeclitspreehung erl. von F . G. 
Hannover: Verlags-Gesellsehaft mit beschriinktar I la f- 
tung 1920. (96 S.) 8 °. 15 Jt^geb: 18 Jt.

G r  u b 1 e r , Martin, Professor an der Technischen 
Hoehsehulo zu Dresden: L e h r b u c h  der T e c h 
n i s c h e n  M e c h  a n i k. Berlin: Julius Springer. 8 -«.

Bd 1 Bewcgungslehro. 2., verb. Aufl. Mit 
144 Textfig. 1921. (VH, 143 S.) 22 Jl.

G r u l i ,  Werner, $r.-3ng., Beratender Ingenieur fur be- 
ratende Organisation, technisch-wirtsehaftliche und 
technisch-rechtliche Fragon, Beeidigter und offentlich 
angestellter Biieherrevisor, Miinchen: Die K o n 
t r o l i ©  in g e w e r b l i e h e n  U n t e r n c h m u n -  

e n. Grundziige der Kontrolltcchnik. Mit 89 Text- 
fig. Berlin: Julius Springer 1921. (X, 226 S.) 8 °.
Geb. 64 Jl. , _

G u 1 d n e r ’s Iv a 1 e n d e r und H  a li d b u o h fur B c- 
t r i e b s l e i t u n g  und praktischen M a s c h i n c n -  
b a u 1921. Jg. 29. Hand- und Hilfsbueh fur Besitzer 
und Leiter maschineller Anlagen, Betriebsbeamte,. 
Technikcr, Monteure und solehe, die es werden wollen. 
Boorundet von Hugo G ii 1 d n e r , Maschineningenieur 
und Fabrikdirektor. Unter Mitwirkung erfahrener Bc- 
triebsloiter hrsg. von Ingenieur Prof. Alfred F r e u n d ,  
Leipzig In  2 Tin. Mit ca. 500Textfig. Leipzig: II. A. 
Ludwig Degener [1921], 80 (16°). 7,50 Jl (und
100o'o Teuerungszusehlag).

T. 1. (XVI, 694 S.) Geh. — T. 2. (2 BI., 5b S.
u. Kalendarium.) Geb.

H o f f m a n n ,  F.  W. :  Dio E i s -  und K u h l -
m a s o h i n e n ,  ihr Wesen, Betrieb und Wartung. 
f  Aufl. (M it Abb.) Wittenberg (Bez. H alle):
A. Ziemsen, Verlag, 1920. (278 S.) 80. Geb. 22 Jl 

I r o n  and S  t e e 1 in S w e d e n. Edited and Published 
under Control of and in Coopcration with J e r n 
k o n t o r e t  by Aktiebolaget Svenska Teknolog- 
foreningens Forlag Stoekholm-Sweden. (W ith iii.) 
(Stookholm-Sweden 1920.) (XX, 183 S.) 8 '>.

& Nacli dem Vorwort der Herausgo^erin _ soli 
das vórliegendo Werk den Kaufern schwedischen Eisens
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und Stahloa auf Grund moglichst genauer Fe3tstcl- 
lungen dio notige Aufklarung iibor die zu kaufende 
Ware verseliafi'en. Die einzeinen Angaben stammen 
zwar von den beteiligten Werken selbst, sind aber von 
A l f  G r a b ę  im Auftrage des Jernkontoret, der be
kannten schwedischen Eisenhiittenwerks-Vereinigung, 
naeligepriift und zusammengestellt worden. — Der In- 
halt des Buchc3 umfafit, neben einer in englischer, 
franzosischer und spaniseher Spraehe abgofafiteu Ge- 
brauelisanweisung, eino kurzo Uebersieht iiber die 
sehwedische Eisen- und Stahlindustrie unter Hinweisen 
nuf dereń uralte Geschichte, ebenfalls ganz knapp 
gelmltcne Mitteilungen iiber Zweek und Bedeutung 
dos Jernkontoret, eino Uebersichtskarte der schwcdi- 
sehon Eisen- und StahlgieBereien m it vollstiindigem 
Nainen- und Ortsyerzeichnis, eine planmśifiig geord- 
nete Zusammenstollung der schwedischen Eisen- und 
Stahl erzeugnisse m it genauen Angaben der sie her- 
stellenden Werke (ihrer Post- (ind Drahtanschriften, 
To! ogram mschliissel und Yersehiffungshafen) sowio 
sehliefilieh reich bobildorte Einzelbe3ohroibungen zahl- 
reiehor schwedischor Ei?cn- und Stahlwerko. Diese 
Werkslieschreibungon nehmen allein 183 Seiten, also 
wcitaus den groftten Teil des Bandes in Anspruch, 
goben aber auf diese Weise aueh Aufschlufi uber allo 
wichtigcn Einzellieiten, wio geographische Lage und 
Yerkohrsverbindungen, Erzfolder- und Grnbenbesitz, 
Werksanlageu, Erzeugnisse (auch soweit sio in dor 
yoraufgcgangenen Gesamtiiborsicht nicht aufgefiihrt 
sind), Aktienkapital, Zahl dor Arbeiter usw. — Dank 
se iner, klaren, praktischen Anordnung, seiner guten 
Ausstattung und der umfassendon Auskunft, die es 
iiber dio Vorhaltnisse der schwedischen Eisen- und 
Stahlindustrie vermittelt, wird das stattliche Druek- 
werk olme Zweifel seinon Zweck, fiir Scliwodens Eisen
industrie zu werben, in vollem Umfange erreichen, 
wenn es in die Lescrkreise gelangfc, fiir die es be- 
stimmt ist. Si

I s a y ,  Hermann, Dr., Reehtsanwalt am Kammergericht 
und Priyatdozent an der Technischen Hochschule Char- 
lottenbnrg: Dio L a g e  der d e u t s e h e n  P a t e n t e  
in den friiher feindlichen Staaten. Berlin (W  9, Link- 
str. 10): Franz Yahlen 1921. (52 S.) 8 °. 7 Jb.

J  a h n , Georg, Dr., a. o. Professor der Nationalokonomie 
an der Technischen Hochschule Braunscliweig: 
G r u n d z i i g e  der Y o l k s w i r t s o h a f t s l e h r e .  
Leipzig und Berlin: B. G. Teubner 1921. (123 S.) 
8 °. Kart. 2,80 J i,  geb. 3,50 J i  und 1 0 0 o/o Teuerungs- 
zusclilag.

(Aus N atur und Geisteswelt. Bd. 593.)
J a h r b u c h  [ d o s ]  A u s s t e l l u n g s -  und M e s s e - 

A m t  [s] der deutsehen Industrie fiir das 15. Ge- 
seliaftsjahr, 1921. (Mit Abb.) (Berlin SW 1920: 
W. Biisenstein.) (141 S.) 8 °.

(Friiher u. d. T .: Jahrbuch der Standigon Aus- 
stellungskommission fiir die Deutsche Industrie.)

J a s s o ,  Erich, Ingenieur: Dio B e r e e h n u n g  der 
A n 1 a fi- und R e g  e 1 w i  d  e r  s t  a n d e. M it 05 Text- 
abb. Berlin: Julius Springer 1921. (V II, 171 S.) 
80. 27 M .

I Ca l i n ,  E rnst: Die I n d e x z a h l e n  der F r a n k -  
f u r  t e r .  Z e i t u n g .  M it einem Anhang: Die V a -  
l u t a b e w e g u n g  im Jahre 1920. 2 ., weśentlich 
erw. Aufl. F rankfurt a. M.: Frankfurter Soeietiits- 
Druckorei, G. m. b. H „ 1921. (34 S.) 8 °. 3 J i :

K a l e n d o r  for S v e r  i  g  e s B e r g s h a n d t e r i n g
1921. Femtonde Argangen. Utgifyen af J . H y b e rg . 
Goteborg: N. J . Gumperts Bokhandel i Distribution 
(1921).~ (190 S.) 8 °. Geb. 10,50 Kr.

■Jj Der Kalendor h a t sich seit Jahren ais zuyer- 
lassiges und umfassendes Nachśchlagewerk iiber dio 
schwedische Bergwerks- und Eisenindustrie’ sowie iiber 
die staatlichcn und priyaten Einrichtungen, die fiir dieso 
Industriezwoige gesehaffen worden sind, auf das beste 
bewahrt. Die neue Auflage steht in  dieser Beziehung, 
da sie zeitgemiifi erganzt und berichtigt worden ist, 
ihren Yorgangerinnen nieht nach.

Y ereins- N achrichten .
V erein  deutscher  Eisenhiittenleute.

Mitteilungen aus dem Materialpriifungsamt, 
Berlin—Dahlem.

Der Bezugspreis fiir die genannten „Mitteilun- 
gen“, der sonst 120 'Ji fiir den Jahrgang betragt, ist 
fiir Mitglieder des Vcreins deutscher Eisenhiittenleute 
bei Bestellungen durch dic Gcechaftsstelle auf 90 J i  er- 
mafiigt.

W ir bitten dio Mitglieder, yon diesem Angebot 
moglichst zahlreieh Gebraueli zu machen, da die Frago 
des weiteren Erseheinens der wortyollen „Mitteilungen" 
wegen der Druckkosteastoigerung davon abhiingt, daB 
ein Mindestabsatz gewahrleistet ist. Bestellungen sind 
an die Geschaftsstello, Dusseldorf, Ludendorffstr. 27, zu 
riehten.

Fiir die Vereinsbiieherei sind elngegangen:
(Die Elnsender yoa Goschcuken sind mit oinem * yersohen.)

B e n e d i c k s*, Carl A. F., Professor, Ph. D .: Recent 
P r o g r e s s  in T h e r  m o - E  1 o e t r  i e i ty .  Tenth 
May Leeture. (W ith 30 fig.) London: The Institute 
of Metals 1921. (55 p.) 8 °.

(Reprinted from the „Journal of the Institute of 
Metals", No. 2 , 1920, Yol. 24.)

B e r i c h t  iiber die Tatigkeit des [ S t a a t l i c h e n ]  
(31 a t e r i a l p r i i f u n g s ) a m t o s  (zu Berlin- 
Dahleni) im Betriebsjahr 1918. ( 1 . April 1919 bis
31. Jliirz 1920.) B erlin : Julius Springer 1920. (41 S.) 4°.

Aus: Mitteilungen aus dom Materialpriifungsamt 
zu Berlin-Dahlem. 1920, H. 4 u. 5.

B e r i c h t  iiber die F e u e r u n g s t e c h n i s c h e  
T a g u n g  [der] H a u p t s t e l l e  f i i r  W i i r m e 
w i  r t s o  h a f t  [zu] Berlin, 16. bis 18. September 1920. 
Berlin: Verlag des Vereines deutscher Ingenieure. 4°.

H . 1 . U m s t e l l u n g  der D a m p f k e s s e l -  
f o u e r  u n g e n  auf  R o h b r a u n k o h l e .  (Mit 
Abb.) 1920. (64 S.) 20 J i.

H . 2. V e r w e n d u n g  von T o r f  zur D a m p f -  
k e s s e l f e u e r u n g .  — V e r w e n d u n g  von 
B r a u n k o h l e  fiir I n d u s t r i e o f e n .  (J lit 
14 Abb.) 1921. (44 S.) 12 J i .

( D e o k e n * ,  E rnst): Der landesherrliehe E i s e n -  
h a m m e r  L i p p o l d a b e r g ;  jetzt im Besitz der 
Firm a C. Decken, Lippoldsberg, Fabrik fiir Kohlen- 
staub, Holzkohlenbriketts und GieCereibedarf, Sage- 
werk und Meiler-Kijhlerei. Cassel 1920: Gebriider 
Gottlielft. (42 S.) 8  o.

H a n d b u c h  der C h e m i e  und T e c h n o l o g i e  der 
O e 1 o und F  e 11 e. Chemie, Analyse, Gewinnung und 
Yerarbeitung dor Oele, Fette, Wachse und Harze. In
4 Bdn. Unter Mitwirkung von C. Biel, Ingenieur, 
Berlin, [u. a.] hrsg. von Dr. L. U b b e 1 o h d  e. Leip
zig: S. Hirzol. 8 °.

Bd .1 . C h e m i e ,  Analyse, Gewinnung der Oele, 
Fette und Wachse. Allgemeiner Teil, bearb. von In
genieur C. Biel [u. a.], hrsg. von Dr. L. U b b e -  
l o h d  e. Mit 424 Abb. u. 1 2  Taf. 1908. (XIV, 832 S.) 
Geb. 123,25 J i.

Bd. 2 . C h e m i e ,  Analyse und Technologie der 
Oele und Fette. Spezieller Teil, bearb. von Direkt. 
Dugast [u. a.], hrsg. yon Prof. Dr. L. U b b e 1 o h d e. 
Mit 103 Abb. und 4 Taf. 1920. (X, 881 § .) 123,25 JL  

H a  o n i s e h , Konrad, Preufiischer Minister fiir Wissen- 
schaft, Kunst und Volksbildung: S t a a t  und H  o c li - 
s c li u l e. Ein Beitrag zur nationalen Erziehungsfrage. 
Berlin (W 35): Verlag fiir Politik und W irtsehaft 1920. 
(110 S.) 80. 17,90 J i.

II  a r  y e y , Leonard C .: P u l v e r i s e d  C o a l
S y s t e m s  in America. (With ill. and pl.) London: 
His Majesty’s Stationery Office 1919. (1 BI., 05 S.) 4°.
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