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Luftverhaltnisse in Huttenanlagen und billige Beschaffungs- 
moglichkeit trockener Luft1).

Von Ing.-Chemikcr J. Bronn in Cliarlottenburg.

(Mitteilung aus dem HochofenausschuB des Yereias deutscher Eisenhuttenieute.)

Die im AnscJiluB an die Beiichte yon Gayley im 
yorigen Jahrzehnt rege gefiihrte Erorterung 

iiber die . Beschaffungsmoglichkeiten trockner Luft 
yeranlaBte auch den Verfasser wahrend seiner frii- 
heren Tatigkei in der Versuchsabteilung der Rom- 
bacher Hiittenwerke, sich mit der Frage naher zu 
befassen. Hieibei ist es ihm aufgefallen, dafi die 
Auspuffgase der Gasgeblasemaschinen mit Feuchtig- 
keit iiberladen waren. Da die Ansaugschachte fiir 
Geblasewind sich zumeist in der unmittelbaren 
Nahe oder gar unterhalb der Auspuffrohrmiindungen 
befinden, so ergibt sich die Frage, ob unter diesen 
Verhaltnissen die Geblasemaschinen nicht noch 
feuchteren Wind ansaugen, ais es den jeweiligen 
meteorologischen Verhaltnissen entsprechen wiirde, 
und ob es sich rucht ermoglichen lieBe, den Geblase
maschinen trocknere Luft zuzufiihren.

In der Annahme, dafi die oberen Luftschichten 
etwas kiihler und daher weniger wasseraufnahme- 
fahig sind, wurden im Sommer 1909 Vergleichs- 
jnessungen der Luftfeuchtigkeit an der damaligen 
Ansaugstelle der Gasgeblasemaschinen (etwa 1,5 m 
oberhalb der Hiittensohle) einerseits, und auf der 
30 m hohen Biilme eines ausgeblasenen Hochofens 
anderseits angestellt.

Damit die tatsachlich zur Ansaugung gelangende 
Luft gemessen werde, wurde im ersen Falle auf Anre
gung des Leiters der Kraftzen trale, Ing.Fr. W. N etke, 
folgende Aufstellung der MeBinstiumente gewahlt:in 
der Wand des Maschinenhauses (Abb. 1), unmittel
bar am Ansaugschacht, war eine Fensternische aus- 
gespart, die mittels des Verbindungskanals A mit dem 
Ansaugraum im Keller yerbunden war. Nach auBen 
hin war die Nische mit einem Drahtnetz D, naeh dem 
Inneren der Maschinenzentrale mit einem dicht ab- 
schlieBenden Fensterrahmen abgeschlossen, so da.B 
durch die Nische nur Luft von auBen, niclit aber die 
ganz anders temperierte Luft der Maschinenzentrale, 
stromen konnte. Das Hygrometer, das in der Nische

i)Zugleich Entgegnung auf Bericht N r. 41: Einwir
kung yon Temperatur, Druck und Ecuchtigkeit der 
atmospharischen Luit auf den Hoohofengang, yon St.-^ng. 
A. Wagner in Duisburg.

XXIV.  t.

iiber dem Verbindungskanal stand, war stets von der 
zu den Ansaugklappen der Geblasemaschine zustro- 
menden Luft umsptilt, ohne dabei von den Luft- 
stoBen der Geblasekolben irgendwie merkbar beein
fluBt'zu werden. Die Ablesungen geschahen bei ge- 
schlossener Fensterscheibe; zwecks schilrferer Ab- 
ksung konnte von auBen ein Gli.hlampchen ein- 
gescbaltct werden.

Die Messungen wurden an beiden MeBstellen — an 
der Maschinenzentrale und auf der Gichtbiihne —

Ti -  Hygrom eter 
nebst Thermometer 
I I » D rahtnetz 
G -  G/asschefbe 
A -  VerbindungsHana/ 
m it dem Hauptzustrom  
der Arrsauge/uft

.Geb/ase-
zylinder

•> J
H eller u n d  Lćżftzustrom  
zu  den Geblasezylindern

Abbildung 1. Versuchsanordnung.
Aufstellung des Hygrometers in der Maschinenzentrale.

mit Polymetern von Lambrecht in Gottingen ausge- 
fiihrt. Zur Kontrolle wurde bald an der einen, bald 
an der andern MeBstelle ein Registrierinstrument 
(,,Thermohydrograph“) von R. Fuess in Steglitz 
aufgestellt. Die zalilreichen gewichtsanalytisch 
durchgefiihrten Feuchtigkeitsbestimmungen der Luft 
ergaben im Vergleich zu den Hygrometermessungen 
nur geringe Unterschiede. Sowohl das Polymeter 
(Haarhygrometer) ais auch das Registrierinstrument 
zeigen nur den jeweiligen Sattigungsgrad der Luft 
mit Feuchtigkeit in Prozenten an. Da die Feuchtig- 
keitsaufnahmefahigkeit der Luft bei der abgelesenen 
Temperatur aus Tafeln bekannt ist, so ist es aus den 
beiden Ablesungen leiclit, den Wassergehalt der Luft 
(g/m3) zu berechnen. Es sind aber stets zwei Ab-
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lesungen nStig, und daher liefert auch der Thermo- 
hydrograph zwei Schaubilder, ans denen der tatsach- 
liche Wassergehalt der Luft errechnct werden muB. 
Die Meteorologen benutzen zur Berechnung der 
Durchsehn it tst emperatur und -feuchtigkeit der Luft

a>ss Jcs Jhenmo-&ygrameters
AtłiaŁłnng £. AcizejoŁann^sa dss Hermolydrograpien.

jedoch nach der Formel (7>4 +  2yz +  9y2) • 3. Es 
sind also nur dreimalige Ablesungen in 24 Stunden 
notig.

Dem Kurvenblatte des Thermohygrometers 
(Abb. 2) ist die korrespondierende Auswertung der 

absoluten Feuehtigkeit,d.i. 
des tatsachlichen Wasser- 
gehaltes der Luft, der 
allein fur den Hutteii- 
mann Interesse bieUt, 
fur die betreffende aufs 
Geratewohl gegriflene Vei- 
suchswoehe beigefugt. ln 
der Regel wird man auf 
eine solehe miihselige Aus
wertung der Ablesungen 
von zwei Stunden zu zwei 
Stunden verzidhten. Die 
Betraehtnng des Kum-n- 
blattes und der zugehoii- 
gen Auswertung zeigt 
aber man che interessante 
Punkte, die fur den Hut- 
tenmann wertYoIlsein kon
nen, nnd die bei einer 
Durehsicht ron Durch- 
schnittswerten gar nieht 
zur Geltung kommen. Mit 
groBer RegelmaBigkeit 
tritt das Minimum der re- 
laiiTen Fenchtigkdt und 
das Masimnm der Tem
peratur gegen 4 dur/nm 
an i Die beiden Eurren 
des IŁemohydrographen 
stellen fast regelmaBige 
Wellenlinien dar. Ein ganz 
anderes Bild ergibt das 
Sehaubild des absoluten 
Wassergehaltes der Łnft in 
der Yersnehswoche: zwei- 
nial sank dieser bis auf
nnr 5,5 g  nnd drei mai 
fiicg er im selben Zeit- 
ranm ant I I  bis 13 g 
Wasser im ms Luft.

■AJłfca&mg S. StiTrŁatnagsfli 3a 3er Ltftfpncilickfiit.

rnntnłalb ron 24 S ta tien  aft foigende zwei Formeln; 
£ie .Durdis{3iE:rt5tf3nparantt die Ablescnęen Ton 
^  rjI1 Łnó mb aadł der 'jfenod  

(2 • S H fl^n n d iiir den mittleren Dampf- 
arnck. cer der ahsoisten JteDcitickeit entspricit, 
Se Abtestmgen a  denjtócbai lągesssłtgn wie oben,

Bei den 1909 nnd 1911 
ansgeffiirten Tergleiehs- 
messnngen in der ̂ a łe  der 
Huttensofcle nnd auf der 
Gichtbiihne wurden die 
Instrnmenie in der Regel 
gegen $$£ Uhr morgens nnd 
gegen 6 Uhr abends ab- 
geiesen, nnd zwar zuerst 
in der Masehinenzenirale 

nnd 5 bis 10 Mnmten spater auf dej Giciitbuhne. 
Westm diese iaglicben ^wei Ablesungen anch keine 
genauen DurchschniTtswerte der wahrend der ge- 
samten 24 Tagesstnnden rorgekommenen Seirwan- 
kungen darsteDen, so gesiatten sie doch Łmmerhin 
einen "^erglach der iWipsratur nnd Penchtigkat
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der Luft an beiden MeB- 
stellen. Zur Veranschau- 
lichung dieser Schwan- 
kungen sind in Zahlen
tafel 1 und Abb. 3 diefort- 
laufendcn Aufzcichnungen 
fiir einen Zeitraum von 
fiinf bzw. sechs Wochen 
wiedergegebcn.

Trotzdeni die Gicht- 
bflhne des Ofens fiir solehe 
Messungen nicht gunstig 
gelegen war, da sie oft ganz 
yon Dampf, der vora Gra- 
nulieren der Schlacke der 
benachbarten Oefen auf- 
stieg, umgeben war, stell- 
ten sich folgende Unter- 
schiede heraus (Zahlenta
fel 2):

Im Durchschnitt enthielt 
mithin das m3 Luft in 
der Niihe der Hiittensohlc
2,4 g oder iiber 20 % 
Wasser weniger ais in einer 
Hohe von 30 m. In der 
Wirklichkeit diirfte der 
Unterschied noch erheb- 
lich groBer seini wenn die 
von der Schlackengra- 
nulation herriihrenden 
Dampfnebel von der MeB- 
stelle ferngelialten werden 
konnten.

Dieser Befund lieB die 
Frage entstehen, ob es 
sich um eine allgemeine 
meteorologische Erschei
nung handelt, oder ob 
es nieht vielmehr ein Aus- 
nahmefall sei. Bei einer 
Unterredung mit Dr. A. 
Booss von der Meteorolo- 
gisclien Landesanstalt in 
StraBburg i. Els. stellte es 
sich heraus, dafi, trotz der 
ungeheuren Zahl von aus- 
gefiilirten Messungen, iiber 
die Luftverhaltnisse in ge
ringer Hohe so gut wie 
gar niclits bekannt sei. 
Wohl heiBt es im Hand- 
buch derEisenhiittenkunde

i)  Bcm erkenswert ist, 
daS, selbst wenn in der 
oberen L uftschicht der 
relative Eeuchtigkeitsgehalt 
hoher ist ais in der Nahe  
der Erdoberflache, die 
obere L uftsch icht auch  
dann erheblich weniger 
W asser ais die Luftschicht 
unten enthalt.

Zahlentafel 1. T e m p e r a t u r  un<J F e u c h t i g k e i t s g e h a l t  d e r  L u f t  auf  
H u t t e n s o h l e  u n d  G ic h tb u h n o .

Oben 1 Kubikmeter
unten au3 der oberen

Luftschicht ent-
Datum lSlt im Vergleich

(1909)
Tageszeit Cempc-

ielattre
Feuch-
tigkelt

3ramm
Wasser

I
Tempe

telatire
Feuch-

3ramm
SVasser

rur unteren 
Luftschicht 
w e n i g e r

m *=* morgCDS rator
im

Kublk-
ratur tigkeit

im
Kublk-

Gramm z
u 1’ro- 
ent der

a *= abends in ©O
in % meter in « 0

it> % meter Luft-
Luft Luft Wasser feuch-

tigkeit

22. A ugust m
a

17,5
19

75
65

10,65
11,4

14,8
15,3

73
67

9,35
8,04

1,3
3,36

1 “> 2 
2 o’,4

23. „ to 12 96 10,08 10,6 90,5 8,0 1,48 14,7
a 22,5 50 9,5 20,8 42 7,68 1,82 19,2

24. „ m 22 59 11,56 20,6 ■53 9,54 2,02 17,5
a 25 46 10,81 22,2 43,5 8,7 2,11 19,5

25. „ m 22 84 16,26 18,7 87l ) 14 2.26 13,9
a 21,2 86 16,17 16,8 91') 12,8 3,37 20,9

26. „ in 16,8 86 12,21 13,9 87 10,26 1,95 16,0
a 22,2 57 11,23 20,2 48 8,49 3,74 33,3

27. „ in 17,2 87 12,61 15,2 82 10,58 2,03 16,1
a 23 52 10,81 19,5 49 8,28 2,53 23,4

28. „ m
a

16,3
24,5

86
56

11,78
12,6

13.7
20.8

87
48

10,03
8,73

1,75
3,87

14.9
30,8

29. A ug. (Son n ta g )
30. A u gu st m

Jl.
18,6
22

90
65

14,3
12,67

15.1
19.2

88
60

11,35
9,9

2,95
2,77

20,6
21,8

31. „ ni 14 85 10,1 10,2 87 8,09 2,01 19,9
a 17 ’ 65 9,3 15 57 7,24 2,06 22,2

1. S ep tem b er m
a

11
16

97
64

9.6
8.7

10,4
13,6

86
58

8,25
6,67

1,35
2,03

14,1
23,4

o m 13 95 10,45 10,5 80 8,17 2,28 21;8
-i. łł

a 18 61 9,21 14,4 54 6,64 2,57 28,0

3. m 12,7 84 9,15 10 84 7,64 1,51 16,5
a 20,5 50 8,95 l t , l 45 6,52 2,43 27,1

4. ni 12,8 78 8,58 8,2 881) 7,13 1,45 16,9
a 19,6 47 7,99 18,5 43 6,52 1,47 18,5

5. Sept. (Sonntag)
6. S ep tem b er m

n.
11
20

98
53

9,70
9,22

9,3
17,6

79
46

6,95
6,94

2,75
2,28

28,4
24,7

7. m 15,5 88 11,44 12,8 83 9,05 2,39 ' 20,9
a 18,7 56 8,96 16,7 49 6,95 2,01 22,5

m 13,5 100 11,5 9,9 93 8,37 3,13 27,2
O- »J

a 17,2 97 14,16 13 96,5 10,61 3,55 25,0

9. ’ „ ni 16 90 12,24 13 95 10,54 1,70 13,9
a 21,5 78 14,82 18,5 78 12,42 2,40 16,2

10. ni 18,2 87 13,31 16,2 85 11,64 1,64 12,5

a 23,8 74 16,2 22,6 67 13,67 2,53 15,6

11. 14 92 11,04 14,2 72 8,71 2,33 21,1

a 20 72 12,53 18,4 61 9,64 2,09 16,7

12. Sept. (Sonntag)
13. S ep tem b er m 17

20,2
17

85
72

12,25
12,67

12,8
18,8

95‘)
62

10,45
10,04

1,80
2,63

14.7
20.7

14. m 98 14,01 12,9 96 10,56 3,45 24,5

N achprufung und U m setzung der A pparate.
| 4,05 

3,55
30,4
23,717. Sep tem b er m 16.5

21.6 
16

98
79

13,3
15

i 11,5 
19,1

89
69

9,25
11,45

18. TO
a

100 13,8 13 95 10,54 3,26 23,7

17,9 87 13,22 'i 14,4 89 10,86 2,36 17,8

19. Sept. (Sonntag)
20. S ep tem b er m 15,1

20
88
57

11,17
9,92

13,2
17,6

86
64

9,63
9,6

1,54
0,32

13,8
3,2

21. m
a

16 81 11,02 i 10,7 94 8,93 2,09 18,8

21,5 76 14,44 20 67 11,66 2,78 19,3

22. TO
a

17,5
24

85
55

12,66 
12,1C

13.2
21.3

91
59

10,2S 
11, IE

2,38
1,95

19,3
16,1

■ 23. m 17.8
17.8 
21

81 12,31 15,2 85 10,9( 1,35 10,9
87 13,25! 15 89 11,31 1,83 13,8

24. ,, 61 11,3*Łj 19,1 57 9,3<: 2,00 17,7

25. 15 94 11,8'l i  10,7 95 9,li i 2,72 23

a 17,7 85 12,7 5| 16,9 78 11,0 7 | 1,68 13,2
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von W edding (II  Auf]., 
Bd. I, S. 963): „Die Menge 
des Wasserdnmpfes niinrat 
mit der Hohe iiber dem 
^leeresspiegel ab“, es wird 
jedoch nicJit einmal ange- 
aeutet, von welcher Gro- 
Benordnung diese Abnah- 
iie  der Feuchtigkeit ist. 
Ivahere-Angaben hieriiber 
finden sich im Handbuch 
der Meteorologie von 
Hann (1901,8.222). Dort 
heiBt es: „Wenn der
Dampfdruck (der mit dem 
Jpeuchtigkeitsgelialt fast 
identisch ist) an der Erd- 
oberflache 1 betragt, so 
ist der Dampfdrnck in der 
Hohe von

Zahlentafel 2. W o c h e n d u r e h s c h n i t t e  d e r  L u f t t e m p e r a t u r  u n d
Lu f t f e u c h t i g k e i t -  u n t e n  u n d  o b en .

1903. 
la  der Woche 

beginnend mit dem

23. S. Yormittags .
nachm ittags 

30. S. Yormittags .
nachm ittags 

6. 9. Yormittags .
nachm ittags 

13. 9. Y oim ittacs .
nachm ittags 

20. 9. Yormittags .
nachm ittags 

27. 9. Yormittags . 
nachm ittags

D urchschnitt . . . .  
Aehnliche Messungen in 

1911, D urchschnitt . .

englische FaB: 
beobachtet: 
berechnet:

1000
0,S5
0,9S

2000
0.S0
0,95

S000
0.40
0,S3

Ferner heiBt es noch dort (S. 223), „daB die 
RelatiYzaMen fur gleiclie Hohen in allen Klimaten 
fast vóUig ubereinstimmen“.

Da nadi den von Hann mitgeteilten Beobach- 
tungen der Wassergehalt der Luft auf einer Hohe

- ffonaiseAtrahschnitte der Luf>feu&

Abbildung 4 und 5. 
in Potsdam.

Messungen
ia  StraBburg i. Els.

roń etwa 330 m um 15 % abnimmt, so muBte in 
einer Hohe von 30 m eine Terringerung des Wasser- 
ęehaltes von hochstens 2% eintreten.

Bei der Darchsicht des von dem Erbauer des 
EiUtlniimes, G. E iffe l in Paris, heraus^rcgebenen 
Jaisrbuches uber die meteorologischen Beobach- 
tongen samtlicher Landes- 
anstalten der Weit- stellte 
sich heraus, d&Beinzigund 
sil ein das Institut InPots- 
dam paraUele Beohachtun-

in einer Hohe von 32 m (,,Potsdam-Turm“) anstellt. 
Die Monatsdurchschnitte von zwolfjahrigen Beobach- 
tungen haben ergeben, daB der groBte Unterschied im 
Feuchtigkeitsgehalt der Luft auf beiden Stationen im 
J uli 0,55g betragt, und daB gar kein Unterschied im Ja
nuar zubeobachten war; im Gesamtdurchscknitt fur 
12 Jahre hatte die Luft in der Hohe des Turmes 0,17 g 
(=  2,6 %) weniger Wasser ais in der Kahe des Erd- 

bodens (Abb. 4). Audi StraBburg 
hat zwei Beobachtungsstationen, 
von denen die eine (Plattform 
desMunsters) um 66 mhoher ais 
die andere ist; sie sind jedoch 
raumlich zu weit roneinander 
entfernt, auch liegt zwischen 
ihnen ein FluBlauf, so daB die 
Messungen miteinander nicht 
rergleiclibar sind. Und trotzdem 
sind auch die in StraBburg be- 
obachteten Unterschiede lange 
nicht so groB wie diein Bombach 
festgestellten (Abb. 5).

Die Beobachtungen in Pots- 
dam, welche im grofien und gan
zen mit den allgemeinen Begeln 
von Hann ubereinstiiumen, lassen 
darauf sdilieB en,daBin Bombach 
noch irgendwelche besondere tJm- 

stande den Wassergehalt der Luft beeinfluBten.
MaBgebend fur die Aufnahmefahigkeit der Luft 

fur Wasser ist die Lufttemperatur, und zwar steigt 
diese Aufnahmefahigkeit, wie aus den folgenden weni
gen Zahlen zu ersehen ist, viel starker ais die Tern

em ir. der 2vahe des Erdbodens (..Potsdam-W5ese“)und

Nach dem T afehreri YOn L a n d o lt  und B o rn -
Stein i^princer).

*) ^ a c h  den Taf ein der P irm a IL F u e s s  (optisch- 
in eehan ;sehe W erkstatte in Ber]m-Steglitz) und dem 
Chemiker^Kalender (Springer), die sich" nu r wenig von 
emander unterseŁeiden.
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Und in der Tat, walirend die Beobachtungen in 
Potsdam ergeben haben, daB die Temperaturen auf 
dem Turm entweder die gleichen oder um eine 
Kleinigkeit sogar hoher (im Durchschnitt von zwólf 
Jahren 8,21° gegenuber 8,18° auf der Wiese) ais 
die unten gemessenen waren, zeigen die Messungen 
in Rombach, daB die oben gemessenen Temperaturen 
erheblieh — zumeist um 3 bis 4° — niedriger sind 
ais die unten gemessenen. Dieser Temperaturunter- 
sehied ist von so erheblichem EinfluB auf den Wasser- 
gehalt der Luft, daB sogar in den mitunter vorkom- 
menden Fiillen, in welchen die relatiye Feuchtigkeit 
oben groBer ais unten war, die absolute Feuchtigkeit, 
d. h. der fiir uns allein in Betracht kommende Wasser-- 
gehalt der Luft, oben doch geringer ais unten war.

Die Unterschiede in dem 
Feuehtigkeitsgehalte der 
Luft in Rombach in den 
unteren und oberen Seliich- 
ten sind daher in erster 
Linie auf dic Temperatur- 
unterschiede in den Luft- 
schichten oben und in der 
Niihe des Erdbodens bzw. 
der Hiittensohle zuriiek- 
zufuhreri. Auch dieserholie 
Temperatur unterschied ist, 
wie die Messungen in 
Potsdam zeigen, keine 
meteorologiseh allgemein 
zutreffende Erseheinung, 
sondern muB durch ir- 
gendwelche besonders in 
Rombach — und an an
deren den gleichen Ver- 
haltnissen ausgesetzten Or- 
ten — auftretende Bedin
gungen verursacht sein.

Diese besonderen Bedin
gungen sind nicht schwer 
zu erraten, wenn man die 
Warmewirtschaft eines 
Hiittenwerks in der GroBe 
von Rombach in Betracht 
zieht. Die gesamten Hocli- 
ofenanlagen (damals sieben Hochofen), Maschinen- 
zentralen, Klarteiche, Stahlwerke, Walzwerke 
und Adjustage umfasśen insgesamt eine Fliiche 
von weniger ais 1 qkm. Auf dieser Fliiche 
wurden tagaus tagein (bei einer Jahreserzeugung 
von 500 000 t Walzerzeugnissen) iiber 3000 t 
Koks und Kohle verfeuert. Samtliche Huttenerzeug- 
njsse __ das Eisen, die Schlacke, die verschie- 
denen Abwiisser — verlieBen die Hiitte im auf Luft- 
temperatur abgękiihlten Zustande. Auf einer Flaclie

- von hochstens 1000 000 m2 wurden Tag fiir la g  
3000 X 6 500 000 — 20 000 Millionen WE ent- 
wickelt, oder auf jedem Quadratmeter des Hiitten- 
werks wurden etwa 20 000 WE frei. Mit anderen 
Worten: jeder Q uadratm eter des H iitten 
werks wird t ag lich m it 3 kg Koks bzw. 
S tein k oh le  beh eizt, und da es auch an Feuchtig-

keitsąuellen in einem Huttenwerke — man denke nur 
an die Wasserberieselung, die Schlackengranulation, 
die Auspuffgase, die Kuhlturmc, das Spritzwasser 
und die Klili teiclie — nicht fehlt, so findet die in der 
Nahe der Hiittensohle stark erwarmte Luft iiber- 
reichliche Gelegenheit, sich mit Feuchtigkeit zu 
sattigen. D iese W asseraufnahm e durch die 
L u ftsch ich t an der H iittensohle vo llz ieh t  
sich dauernd. Stellt man sich daher die Aufgabe, 
inoglichst trockne, d. h. wasserarme Luft zu be- 
schaflen, so niuB man danach streben, die Luft mog- 
lichst weit von der Hiittensohle anzusaugen.

Die hier erćirterten Beobachtungen und Erwagun- 
gen veranlaBten die Rombacher H iittenw erke, 
bei dcm 1912 in Angriff gcnominenen Neubau eines

Geblasehauses fur acht Gasgeblasemasehinen die 
Saugmiindungen aller Geblasemaschinen an einen 
gemeinsamen 42 m hohen Saugturm anzuschlieBen 
(Abb. 6) und so die Geblasemaschinen fiir die Hoch- 
Ófen mit Luft, die aus einer Hohe von 42 m angesogen 
wird, zu speisen. Das neue Geblasehaus kam erst 
1915 in dauernden Betrieb, und die Kiiegsverhalt- 
nisse in der so nah zur Kampffront liegenden Hutte 
lieBen regelmaBige Vergleichsbcobachtungen und Mes
sungen nicht zu, Erschwerend wirkte noch der Um- 
stand, daB die Feuchtigkeitsbestimmungen der an- 
gesaugten Luft nicht mehr mittels einfacher Poly- 
meter oder registrierender Hygrometer ausgefuhrt 
werden konnten, sondern jedesmalvdurch Gewichts- 
analyse yorgenommen werden muBten. Die Vibra- 
tionen des Saugturmes waren namlich eben zu stark, 
ais daB man den Hygrometer etwa an der AuBen-

Abbildung 6. Saugturm.
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Zahlentafel 3. L u f t f e u c h t i g k e i t  u n d  W i n d r  i c h t u n g.'

Luft, in der Bdhe Ton

Zahl der 
Messungen

1 m Ton der Hiittensohle 42 m (Torm]
WindrichtuDg Temperatur 

. der Luft 
anten 
°C

Relatiyc 
Feuchtig- 

keit in 
%

! g Wasser 
| im m* Luft 
i (bygro- 
1 metrisch)

g Wasser 
im m’ Luft 
(gewichts- 
analytisch)

g Wasser 
im m’ Luft 
(gewichts- 
anaiytisch)

Unterschied

C/m1

Unterschied

%
N ............................
N O ...........................................
0 ............................
S O ........................
S ..................................
s v r ..............................
w ............................
N \ Y ..............................

3
2
5 
8
6 
6

19
3

23
24 
22,3 
23,9
26.7 
25,5
19.7
25.7 !

40,3
02.5
45.6 
41,1 
4C,S 
42,5 
57,0
42.7

8,2S
13,3
8,92
8,8

10,02
10,0
9,63

10,25

8,8
14,0
9,1
8,7
9.75
9.75 
9,26 
10,5

7,9
13,87
8,38
7,72
8,57
8,65
7,76
9,23

0,9
0,13
0,62
0,98
1,18
1,1
1,5
1,27

10,2 
'  1,0 

6,9
11.3 
12,1
11.3 
16,2 
12,1

53 22,5 4S,5 9,76 9,5 8,40 , U o 12,2

seite des Turmes anbringen konnte, und unten an 
seinem FuB waren wiederum die LuftstoBe von den 
Gebiasekolben ller fiir den Hygrometer viel zu heftig.

Immer hin konnten in einem Zeitraum von 
3*4 Monaten 53 Yergleichsmessungen angestellt 
werden. Die oben angesaugtc Luft entliielt im m3 
von 0,23 bis 4,7g Wasserwenigerals die Luftaus der 
2vahe der Hiittensohle. Im Durchschnitt betrug die 
Yerringerung des Wassergehaltes 12 %. Ordnet man 
die Messungen naeh den jeweilig beobachteten Wind- 
richtungen, so erlialt man folgende Zusammen- 
stellung (Zahlentafel 3), die dureh Abb. 7 auch 
graphisch yeranschaulicht wird.

Auf den ersten Bliek fallt der jahe Sturz der 
Feuehtigkeitsyerringerung bei Ostwind und nament- 
lich bei Nordostwind auf. Die Erklarung hierfur ist 
in dem Umstande zu suchen, daB etwa 50 m nord- 
ostlich Ton dem Ansaugrohr sich das behelfsmaBig 
aufgestellte 18 m hohe Auspuffrohr befindet, durcii 
das die Auspuffgase samtlicher Geblasemaschinen 
entweicheu, so daB bei 2vordostwind die Auspuff
gase mit ilirem Dampfgehalt von dem Saugschacht 
mit angesaugt werden. Aus diesem Grunde war ge- 
plant, fur den Fali, daB die WSrmeverwertung der 
Auspuffgase nidit eingefuhrt -werden sollte, das Aus- 

• puffrohr anders zu gestalten und weiter zu verlegen. 
Man ersieht. welch gro Ben EinfluB dic Ortsrohalt- 
nisse hierbei ausuben konnen.

Die ^  armeverhaltnisse bzw. der spezifische 
Kolilcn\ erbrauch durfte sich auf den meisten Eisen- 
werken nicht viel anders gestalten, ais es in Rombach 
der Fali ist. Die Warmeausnutzung war auch in. 
Rombach sehr weitgehend, und im ubrigen durfte 
dieselbe die einschlagigen Yerhaltnisse kaum beein- 
flussen.

Es ist mithin anzunehmen, daB die Yerteilung 
der Feuchtigkeit in den yerschiedenen Luftsdiichten 
auch auf anderen Huttenwerken und anderen viel 
Brennstoff verbrauchenden Anlagen im groBen und 
ganzen eine ahnliche sein durfte" wie in Rombach, 
und dafi man daher in allen solchen Werken dureli 
eine geeignete \erlegung der Luftansaugung ganz 
ohne Betriebskosten sich dauernd trocknere Luft 
verschaffen kann. Bei sorgfaltigen Yorstudien und 
aufmerkamer Berucksidbtigung aller hierbei in 
Betracht kommenden Einflusse ist es nieht aus<*e- 
ŁL.!oj?en,daG man auf diesem Wege eine durchsehnitt-

licli etwa 35prozentige (d. h. 3 bis 4g im  Jahresdurch- 
schnitt betragende) Yerringerung des Wassergehaltes 
der Luft erzielen konnte.

Es lieB sidi in keiner Weise feststellen, daB die 
Geblasemaschinen infolge der Ansaugung der Luft 
aus der Hohe etwa infolge des Reibungswiderstandes 
mit schlechterem Nutzeffekt gearbeitet hatten. Der 
Umstand dagegen, daB die von oben angesaugte Luft 
um mehrere Celsiusgrade ktihler und daher dichter

yerringerung derLufrfeuchtijkeitin einer Hohe yonfZrn 
r tn  der Huttensohla f i  ach der Windrichtung.

W ■ Setfasehcus o

\  ■

ęySzyj-tur.T,
s

Abbildung 7. Luftfeuchtigkeit und Windiiehłnng.

und auBerdem infolge der Yerringerung des Wasser- 
dampfgehaltes auch konzentrierter ais die Luft an 
der Huttensohle ist, verbessert den Nutzeffekt der 
Geblasemaschinen unzweifeliiaft.

Einige Analysen der aus der Hohe angesaugten 
Luft lassen auf eine Yerringerung des Kohlensaure- 
gehaltes der Luft schlieBen, was fur das Hochofen- 
schmelzen ebenfalls nur giinstig sein karm. Leider 
lieB die Ungimst der KriegsyerhSitnisse nicht zu,
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die Untersuchungen naeh dieser Richtung fortzu- 
setzen.

Die Frage, ob und inwiefern die Luftfeuchtigkeit 
den Hocliofengang beeinfiussen kann, wurde schon 
lange vor dem Auftreten von Gayley erortert.

Wer den Hochofen ais einen Gaserzeuger betrach- 
tet und betreibt, wird der Ansicht sein, daB die Luft
feuchtigkeit sogar von Nutzen sein mag, denn sie 
tragt zur Vergasung des Kokses und zur Erhohung 
der Gasmenge durch Bildung von Wassergas bei. 
Lcgt man daher das Hauptgewicht auf Gaserzeugung, 
so wird schliefilich auch die Frage der direkten oder 
indirekten Reduktion der Eisenerze belanglos. Wird 
aber beim Hochofen Gewicht auf eine moglichst wirt-. 
schaftliche Roheisenerzeugung gelegt, so wird man 
suchen, so viel wie moglich Eisen auf dem Wege der- 
indirekten Reduktion zu gewinnen, da jede Entlastung 
der Zone um die Formenebene von Reduktionsarbeit 
eine Verringerung des spezifischen Koksverbrauches 
und eine Erhohung der Leistungsfahigkeit des Hoch
ofens bedeutet. Genau so liegen' die Verhiiltnisse in 
bezug auf den Feuchtigkeitsgehalt der Luft bzw. des 
Windes. Denn jede Yerringerung der Temperatur 
in der Formenebene bedeutet mindestens eine Ver- 
langsamung des Reduktionsvorganges. Es fragt sich 
nur, wie groB der EinfluB des Wassergehaltes der Luft 
auf den Ofengang sein mag. Es soli daher im fol
genden versucht werden, den Einflufi von 1 g Wasser 
(Feuclitigkeit) im m3 Luft auf den Hocliofengang zu 
berechnen. Dabei wird angenommen, daB der Hoch
ofen 4000 m3 Wind je t Roheisen verbraucht, daB 
der Wind mit 7000 die Formen verlaBt und daB in 
der Formenebene im Hochofen eine Temperatur von 
.18000 lierrscht. Das Wasser (die Feuclitigkeit) ist im 
Windę dampfformig und tritt in den Ofen ebenfalls 
mit der Temperatur von 7000 ein. Nach den neuesten 
Berechnungen der spezifischen Warmen fur Gase 
von Prof. B. Neu m ann1) in Breslau ist die mittlere 
spezifische Warnie bei konstantem Druck, bezogen 
auf 1 kg Gas, zwisehen 0 und t°:

0»
Wasser-

stoff
Wasser-
dampf

Kohlen- 
oxyd u. 
Stiok- 
stoff

Łolt Kolilen-
siłure

0 °  . . • • 
700° . • • • 

1S00° . . . .  
Zwisehen 700 u. 

1800 0 (umge- 
reohnet) . .

3,445
3,601
3,847

4,01

0,402
0,479
0,554

0,603

0,249
0,260
0,277

0,287

0,241
0,252
0,207

0,278

0,202
0,248
0,280

0,3

Bei 4000 m3 Wind bedeutet 1 g Wasser im m3 Luft
4 kg Wasser, die bei ihrer Zersetzung zu Wassergas 
von° 18000 10 064 WE der Formenebene entziehen 
und auBerdem 2,666 kg Kohlenstoff chemisch ver- 
zehren. Zur Wiedergewinnung dieser 10 064 WE muB 
in der ,Zone der Formenebene entsprechend mehr 
Koks in der Zeiteinheit verbrannt werden. Beim Ver- 
brennen des Kokses zu Kohlensaure werden auf je 
12 g verbrannten Kohlenstoff 97,65 WE frei, wobei 
160 g Luft verbraucht werden und 44 g Kohlensaure 
und ° 128 g Stickstoff die Formenebene mit einer

i) Ztsohr.f. angew. Chemie 1919, Bd. 32, Aufs. S. 141.

Temperatur von 18000 verlassen. Der Warmegehalt 
dieser Verbrennungsgąse betragt 55,3 WE, so daB 
von den bei der Verbrennung der 12 g Kohlenstoff 
frei werdenden 97,6 WE nur (97,6 — 55,3 = )  42,3 WE 
zur Temperaturerhaltung dienen. Zum Ausgieich 
der durch die Einfiihrung von 4 kg Wasser entzogenen 
10 064 WE ist daher notig, in der Zeiteinheit

/ 10064 • 12 \  g 86 kg mehr zu verbrennen; hinzu
\42,3 • 1000 /  b
kommen noch 2,66 kg Kohlenstoff zur Wasserzer-
setzung, so dafi insgesamt (2,86 +  2,66 = )  5,52 kg 
Kohlenstoff, gleich etwa 6,5 kg Koks, mehr ver-

braucht und ^  • 160 =  38,13 kg =  30,5 m3 (also

etwas weniger ais 1 %) mehr Wind zugefiihrt werden 
mufite.

Ein Teil der von den Gasen entfiihrten Warnie 
kommt zwar dcm Hochofen zugute, man ersieht aber 
aus dieser Aufstellung, dafi fur jedes Grajmm des 
im m3 Luft enthaltenen Wassers naliezu 1 % mehr an 
Wind benotigt wird und 6,5 kg Koks (auf die Tonne 
Roheisen) fur die dirckte Reduktion verloren gehen. 
Der Warmebedarf der Cowper wird hierbei um 12 
bis 15 m3 Gichtgas je t Roheisen erhoht.

Wenn man die Verhaltnisse auf den amerikani
schen Hochofenwerken, wie sie Gayley gescliildert 
hat, in Betracht zieht und namentlieh bedenkt, daB 
dort oft die Geblasemaschinen die Luft aus der iiber- 
hitzten Maschinenzentrale mit ihren vielen nicht 
immer dichten Dampfleitungen ansaugen, so dafi die 
Luft an die 40 g Wasser enthielt, so kann man ver- 
stehen, daB beim Uebergang von einer solchen Ar- 
beitsweise zu derjenigen mit trockener Luft Koks- 
ersparnisse yon 20 % und eine Erhohung der Ofen- 
leistung zu erzielen waren.

Wenn auch bei uns, hier die Yerhaltnisse lange 
nicht so kraB sind, so ist immerliin zu bedenlcen, dafi 
wohl auf den meisten Hiittenwerken die Luft erheb- 
lich mehr Feuchtigkeit im Yergleich zu derjenigen 
ihrer nachsten TJmgebung aufweist, und daB, wenn es 
gelingen sollte, nur diesen Unterschied, der im 
Jahresdurchsehnitt leicht 4 g iibersteigen kann, zu 
beheben, man eine yielleicht dreiprozentige Koks- 
eisparnis und walirscheinlich einen regelmaBigeren 
Ofengang erreichen konnte. Denn ein Blick auf die 
Auswertung des Kurvenblattes des Thermohydro- 
graphen lehrt, daB binnen wenigen Stunden der 
Feuchtigkeitsgehalt der Luft mitunter um 6 bis 7 g 
je m3 Wind zu- oder abnimmt. Bei einem Ofen von 
einer Leistungsfahigkeit von 10 t' Roheisen in der 
Stunde kann diese Schwankung allein 240 bis 300 kg 
Wasser stiindlich ausmachen.

Zusam m enfassung.

Die auf den Rombacher Hiittenwerken ausge- 
flihrten Messungen haben ergeben, dafi die Luft in 
einer Hohe von 30 m iiber 20 % weniger Feuchtig
keit enthalt ais die Luft in der Hohe von nur 1,5 m 
(von der Hiittensohle aus gerechnet). Durch Ver- 
legung der Ansaugmiindung der Geblasemaschinen 
und Kompressoren in die entsprechende Hohe, z. B. 
durch Aufstellung von Saugtiirmen, kann man daher



820 Stahl und Eisen. Luftverhaltnisse in Huttenanlagen. 41. Jahrg. N r. 24.

ohne jeg lich e  B etr ieb sk o sten  den Hochofen 
usw. eine yielleichtum 35% trocknere Luft zifuhren.

Diese Yerringerung des Wassergehaltes der Luft 
in yerhaltnismafiig geringer Entfernung von der 
Erdoberfliiclie ist, meteorologisch betrachtet, keine 
allgemein zutreffende Erseheinung, sondern sic hangt 
mit den groBen Warmeabgaben der Hiittenwerke 
an die sie umgebende Luft zusammen. Aelmliche Yer
haltnisse sind wohl auch bei anderen viel Brennstoff 
verbrauclienden Werken, wie bei Kohlenzechen mit 
ihren Kokereien, bei groBen cliemischen Fabriken 
usw. anzutreffen.

Ferner wurde errechnet, daB mit jedem Gramm 
Wasser, das im Kubikmeter Luft enthalten ist, auf 
jede Tonne Roheisen dem Ofengestell 4 kg Wasser 
zugefiihrt werden, und daB durch Verringerung des 
Wassergehaltes der Luft um 1 g eine Yerringerung 
des Koksverbrauches um 6,5 kg, der Windnienge 
um etwa 1% und des Gichtgasverbrauches zur Be- 
heizung der Cowper um 15 m3 (auf die Tonne Roh
eisen) erreicht werden konnte. Durch die hier ge- 
schilderte Verlegung der Saugmiindung diirfte aber 
eine Verringerung der Luftfeuchtigkeit sogar um 
mehrere Gramm zu erzielen sein.

An den Bericht schloB sich folgende Aussprache: 
®r-'Sn3- A- W a g n e r, Duisburg: Ich mochtc zunachst 

auf die interessanten Ausfuhrungen des Herrn Bronn be- 
merken, daB mir selbstyerstandlich die yoranderte Feuch- 
tigkcit auf Huttenwerken bekannt war. Ausdruckjich 
wurde in meinem Vortrag darauf hingewiesen: ,,Dcr Feuch- 
tigkeitsgehalt ist auf Huttenwerken durchweg hoher ais 
angegeben.“ Leider muBte ich darauf verzichten, meine 
Untersuchungen auch in dieser Riclitung weiter auszu- 
bauen, weil mir das aus den schon friiher angefuhrten 
Grunden nicht moglich war. Bekanntlich muBte auf ein 
Friedensgesehaftsjahr zuruckgegriffen werden, das noeh 
ohne Rucksicht auf Rohstoffversorgung und Arbeiteryer- 
haltnisse rein auf Erzeugung arbeiten konnte. Derartigo 
Untersuchungen sind wahrend des Krieges nicht moglich 
gewesen. Ich zweifle, ob sie sich heute wegen der unregel- 
miiBigen Kokszufuhr durchfuliren lassen. Interessant 

. und wertyoll ware es, wenn m an nach den Ausfuhrungen 
des H errn Bronn die Untersuchungen noch einmal an- 
stellen wurde, woboi die neuen Gesichtspunkte berucksich- 
tig t werden konnten.

Vielfach wird behauptet, daB die Oefen im Winter 
am besten gehen. Das ist selbstyerstandlich, wenn man 
uber .Maschinen yerfugt, die nur eine geringe Pressung aus
halten. Blast man nach Pressung, so wird bsi kiilterem 
W etter ein groBeres Luf tvolumen angesaugt, und es trifft 
die Erseheinung zu, daB der Ofen im Winter schneller 
geht. Die Verhaltnisse liegen eben hier ganz anders ais 
auf den Rheinischen Stahlwerken, wo auf jeden Ofen 
eine starkę Maschine blast und m an ohne Rucksicht auf 
die Pressung durchfaliren kann.

Was meine SchluBfolgerungen angeht, so habe ich 
betont, daB sie fur mich nicht endgultig sind. Eine ein- 
wandfreie Erklarung habe ich nicht, sondern lediglich Yer- 
mutungen. Ich habe m it Dr. Pohlis yon der Meteorolo- 
gischen Anstalt in Aachen daruber viele Briefe gewechselt 
und muBte mich auf die meteorologischen Unterlagen 
yerlassen, die mir yon dort gegeben worden sind.

H err Bronn hat uns gezeigt, daB der Feuchtigkeits- 
gehalt auf Huttenwerken wesentlich hoher ist. Die 
r e l a t i r e  Yeranderung wird dadurch aber wenig besin- 
trachtigt. D ieabsoluto Feuchtigkeit is t sslbstyerstand- 
lich auf der H utte groBer ais angegeben, aber ihre Vcr- 
anderungen mussen ebenfalls in den Betriebs :rgebnissen 
der Rheinischen Stahlwerke zum Ausdruck kommen.

ch mochte noch kurz auf die Wirkungsweise ein - 
gehen wie ich mir die O z o n a n re ic h e ru n g  denke. 
Wenn die Ozonbildung durch Gewitterbildung usw. vor 
sich gegangen ist, so bleibt das Verhaltnis von Stickstoff 
und Sauerstoff dem Yolumen nach gewahrt, weil eine
V erschiebung dos Sauerstoffs in der Luft ais Aus<deich 
em tn tt; dem Gewicht nach is t jedoeh Sauerstoff s tlrk e r 
yertreten. Die Nutzanwendung wuide die sein, daB ich 
yersuche, die Geblas-luft kunstlich zu ozonieren Ob es 
moglich sein wird, weiB ich noch nicht. Siemens & HUske 
bieten einen Ozonapparat an , der es ermoglicht, ł  m3 
Geblaseluft rnit 2 bis 3 g Ozon anzureichern. 00 000 bis 
80 000 m Geblas^luft stuudlich sollen m it Loiehti^keit 
aut einen Ozongehalt zu bringen sein, wie er der Gewitter-

luft entspricht. Der K raftbedarf soU auch gering sein 
und lau t Angabe der Lieferfirm a-3 bis 4 KW  betragen. 
Nun is t aber zweifelhaft, ob die Annahme iiber die in den 
oberen Luftschichten herrschenden Verhaltnisse auch bei 
der kunstlichen Ozonierung der Luft zutrifft, m it anderen 
W orten, ob, wonn ich durch einen Ozonapparat eine 
Ozonanreicherung bekomme, durch Sauerstoffyerschie- 
bung auch wirklich eine Gewichtserhohung der Luft ein
tr itt, so daB tatsachlich eine Anreicherung der Luft mog- 

. lich ist. Ob das zu erreichen is t, weiB ich nicht, das 
muB der Versuch ergeben. Ich hoffc, daB es mir moglich 
sein wird, Ihnen in absehbarer Zeit praktische Ergebnisso 
mitzuteilen.

R- D u r re r ,  Dusseldorf: Wenn ich 2)t.*Qng. 
Wagner richtig Terstanden habe, geht sein Vorschlag 
dahin, daB m an eino bestimmte Menge Luft durch einen 
Apparat ozonisiert. Man wurde also eine gewisse Luft- 
menge, die einen bestimmten Teil Sauerstoff enthalt. 
derartig umformen, daB diese Menge Sauerstoff yon der 
Formel 0 2 in die gleiche Gewiehtsmenge 0 3 iibergefuhrt 
wird- Ob diese Menge in Form yon 0 2 oder von 0 3 vor- 
handen ist, is t im Hochofen an  und fur s :ch gleichgultig, 
denn der Sauerstoff in Form yon 0 2 w irkt genau wie der 
in Form von 0 3, nur daB die R;aktionsgeschwindigkeit 
eine gewisse Verschiebung erfiihrt. In der Hauptsache 
kommt es auf die Gewiehtsmenge an , dio in 1 m 3 Luft 
enthalten is t und in  den Hochofen hineingeblasen wird.

Ich mochte auf eine andere Erseheinung hinweisen, 
die meines Erachtens boi der Betrąchtung des Einflusses 
yon feuchter Luft auf den Hochofenbetrieb im allgemeinen 
zu wenig beachtet wird. Wenn wir den Yorgang des 
Einblasens yon feuchter Luft in den Hochofen yerfolgen, 
so wird die Feuchtigkeit, die in  Form  yon Wasser in den 
Hochofen gelangt, yon dem gluhenden Koks bei der hohen 
Hochofentemparatur zersetzt in Wasserstoff und Sauer
stoff, der durch den Koks in Kohlenoxyd ubergefuhrt wird. 
Der W ass3rdampf steigt nicht in  Form von Wasserdampf, 
sondern in der Form eines Gemisches yon Ivohlenoxyd 
und W asserstoff im Ofen hoch. Dadurch bewirkt die ein- 
geblasene Luftfeuchtigkeit eino Vermehrung der redu- 
zierenden Gase. Dieser Vorgang bedingt nun zwei Wir- 
kungen. Erstens wird dio Zersetzung des Wasserdampfes 
in  die zwei Bestandteile H> und CO eine gewisse Warme- 
menge yerbrauchen, wodureh dio Temperatur im Gestell 
des Hochofens sinkt. Die direkto Rsduktion, die im 
Gestell des Hoehofons stattfindet, is t im wesentlichen 
abhangig von der Temperatur. Durch diesen Vorgang 
allein wird schon eine Veriinderung des Anteils der dirck- 
ten Reduktion an der Gesamtreduktion heryorgerufen. 
Anderseits wird, wie ausgefuhrt, der Gehalt der redu- 
zierenden Gaso in  der Gesamtmenge der im Hochofen 
aufsteigenden Gase yerm ehrt, wodureh der Anteil der in- 
direkten R jduktion, die in hoheren Teilen des Hochofens 
stattfindet, erhoht wird. Es wird also durch diesen Vor- 
gang eino Veranderung der Temperatur im Hochofen 
dahin stattfindon, daB die Tem psratur im Gestell etwas 
niedriger wird. Wenn wir den Ofen nebst Gichtgasen ais 
Ganzes betraehten, wird durch die Einfuhrung der Fcuch- 
tigkeit dor Warmeycrbrauch des Systems nicht beein-
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trachtjgt. N ur -wird dio Temperatur und dadurch die 
Reduktion yerschoben. Es ware aus diesem Grundo 
interessant, bei einem Betriebe m it yerhaltnismiiBig 
tr  ck.ener Luft und boi einem Betriebe mit yerhaltnis- 
maBig feuchter Luft aus der Zusammensetzung der Gicht- 
gase zu bcrechnen, wie grofi der Anteil der direkten und 
indirekten Reduktionen an der Gesamtreduktion des 
Hochofens ist. Man wurde auf diese Weise sioher oine 
weitere Aufklarung des Einfluśses erhalten, den die 
Feuohtigkeit der Luft auf den Hoehofenbetrieb ausubt.

Gch. Bergrat ,5.0  s a n n , Clausthal: Die Ausf uhrungen des 
H errn Bronn waren sehr interessant. Ich muBte zuruck- 
denken an die Zeit, ais uns allo die Gayleyscho Windtrock
nung auBerordentlich beschaftigte. Damals sind schon 
einige Gesichtspunkte zur Sprache gekommen, u. a. die 
erreiehbare Koksersparnis, wenn man don Geblasewind m it 
Hilfe der Kaltemasehine trocknet. Ich erinnerc mich 
daran, daB eino damals yon mir yeroffontlichte Rechnung 
etwa 4 bis 5 % Koksersparnis ergab. Dio Berechnung ist 
sehr einfach: Werden z. B. fiir 100 kg Roheisen 2529 g 
W sserdam pf aus der Gebliiseluft entfcrnt, so worden 
2529 X 3220 =  8149 000 Cal. =  8149 W E an Zer. 
egungswiirmc gespart, die etwa 2,69 kg C oder 3,0 kg 
Koks entspreehen. Abgesehon dayon t r i t t  eino Vcr- 
groBerung des Volumennutzeffektes der Geblasemaschine 
um etwa 11 %  ein1), die zusammen m it der i rsparnis 
vo .i et ,y,i 4 %  Koks eine Mehrerzeugung von 15 % bedingt.

Gayley hatte ja  den Fehler gemacht, zu hohe Zahlen 
zu nennen. E r wollto 20 % an Koks sparen und 25 % 
mehr Roheisen orzeugen. An dieser Uebersehatzung schci- 
terto es, daB die Erfindung yorwartskam.

Nun hat ®t.«3na. Durrer, wenn ich ihn recht yerstan- 
den habe, gesagt, es handle sich nur um eine Temperatur- 
erniedrigung infolge des feuchten Windes; an dem Koks- 
yerbrauch werdo nichts geandert. Das ist doch nicht 
richtig, wie die obige Betrachtung lehrt. Es findet eine 
Temperaturorniedrigung im Gestell und eine Erhohung 
des Koksyerbrauchcs infolge der Windfeuchtigke.it statt. 
Auf die Verschiebung des Reduktionsgrades lego ich nicht 
yiel W ert. Ich behaupto, daB sich dor Reduktionsgrad 
im Hochofen auf eine konstantę Ziffer immer von selbst

eiUS 2))>gng. Du r r e r ,  Dusseldorf: Zur Auf klarung mochte 
ich nur bemerken, daB ich selbstyerstandlich auch dio An
sicht habe, daB der Koksyerbraucli im Hochofen hoher 
wird. Ich habe mich yielleiclit yorhin nieht deutlich aus- 
gedr&ckt. Ich wollto hauptsachlich die Wirkung der Re
aktion betrachten, dio durch die Eińfuhrung von feuchter 
Lruft gegeniiber trockner Luft vor sioh geht. Der erhohte 
Koksyerbraucli findet dadurch sein Aequivalont, daB der 
Anteil der reduzierenden Gase an dor Gesamtmenge der 
im Hochofen iiberhaupt aufsteigenden Gase erhoht wird. 
Wir haben einmal einen hoheren Koksyerbrauch, da 
durch die Verbrennung des Kokses die Warme zum Teil 
gedeckt werden muB, die zur D!ssoziation des Wasser- 
dampfes erforderlich ist. Dann benitigen wir mehr Koks, 
weil der Sauerstoff des Wassers in CO ubergefiihrt wird, 
wodurch eine gewisse Menge des Kohlenstoffs yerbraucht 
wird, und zwar je Molekuł Sauerstoff oder Wasserdampf 
eine dem Atomgewioht entsprechende Menge Kohlenstoff.

Es ware durch Rechnung noch ftsstzustellen, wio 
aich diese Erhohung des Koksyerbrauches stellt im 
Verhaltnis zur Erhohung des Anteils der redu- 
zicrenden Gase zur Gesamtgasmenge, die im Hochofen 
iiberhaupt aufsteigt. Wir werden einmal eine Erhohung 
der indirekten Reduktion durch die Gase haben, und dann 
werden dio Gase, die aus dem Hochofen ontweichen, 
auch einen hoheren Brcnnwert aufweisen, weil sie emen 
hoheren Wasscrstoffgehalt, insbesondere aber mehr 
Kohlenoxyd, aufweisen. Herrn Geheimrat Osann mochte 
ich, sofern ich ihn richtig yerstanden habe, noch ent- 
gegenhaltcn, daB oine Aenderung der Zusammensetzung 
der Hochofengase, soweit sie im ScKacht aufstoigcn, doeh

I) Vgl. Os a nn :  Lehrbuch der Eisenhiittenkunde. 
Yertag W. Engclmann in Leipzig, 1. Aufl., S. 214,' ygl. 
auch S>. u. E. 1905, 15. Jan., S. 7 .i.
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eine Aendorung des Anteils der indirekten Reduktion an 
der Gesamtreduktion bedingt. Es ist bekannt, daB 
gerade im Elektrohochofenbetrieb, wie er in Schweden 
besteht, der Anteil der indirekten Reduktion an.der Ge
samtreduktion ein wesentlich niedrigerer ist, ais dies im 
Blashochofen zutrlfft. Ich habe yor kurzem eine Berech
nung durohgefuhrt, wobei ich fiir den Eiektrohochofen 
wie auch fiir den Blashochofen ungefa.hr normale Ver- 
haltnisse angenommen habe. Hierbei habe ich gefunden, 
daB boi normalem Betriebe der Anteil der indirekten 
Roduktion beim Eiektrohochofen etwa 9 %  und beim 
Blashochofen etwa 62%  betragt. Dieser Unterschied 
ist nur bedingt durch die Menge und die Zusammensetzung 
der Gase.

OberingenieurM. S ch li p k o te r , Dusseldorf:Man kann 
die Frage des Warmeyerbrauches von zwei Gesichts- 
punkten aus betrachten. Einmal vom Standpunkt des 
AYarmeyerbrauchs der gesamten Hiittenlage iiberhaupt 
und dann bezogen auf den Warmeyerbrauch im Hoch
ofen. Im Hochofen wird naturlich der Koksyerbrauch 
steigen. Das ist klar. Ich werde das an einigen Zahlen

4 erlautern. Wenn wir vom Sauerstoff ausgehen, der durch 
die Feuohtigkeit des Geblasewindesinden Hochofen einge- 
fuhrt wird, so werden bei der Zerlegung des Wasserdampfes 
fur 1 kg Sauerstoff etwa 3600 WE frei; anderseits ergibt 1 
dieses kg Sauerstoff bei der Yerbrennung zu CO etwa 
1800 WE, so daB der Unterschied von 1800 W E durch die 
Warmo des Hochofens gedeckt werden muB. Weiter 
wird aber Wasserstoff im Gase wieder gewonnen und 
kommt so ais Warme wieder zur yollen Ausnutzung. In- 
folgedessen ist die Zersetzung der Luftfeuchtigkeit im 
Hochofen vom Gesichtspunkt des gesamten Warmeyer- 
brauchseiner H utte kein Warmeverlust. Dio Warmemenge 
ist jedoch sehr gering, und ich glaube nieht, daB sie, be
zogen auf den Warmehaushalt des Hochofens, einen ent- 
scheidenden EinfluB auf seinen Gang haben wird. Es 
erscheint mir daher nicht notwendig, Einrichtungen zu 
treffen, um kunstlich getrocknetcn Wind in den Hoch
ofen zu blasen, in der Absicht, dadurch dio geringe Koks- 
menge zu sparen, die nachher in Form von chemisch ge- 
bundener Gaswarme wiedergewonnen werden kann.

3)r-gng. W ag n e r: Ich mochte meinen yorigen Aus- 
fuhrungen noch etwas hinzufiigen. Wiederholt bin ich 
in Gesprachen gefragt worden, ob dio Feststellungen auf 
den Rheinischen Stahlwerken nieht auf Zufiillo zuruck- 
zufuhren sind. Demgegenuber mochte ich botonen, daB 
auf oiner Reihe yon anderen Werken ebenfalls der Monat 
Mai der gunstigste ist. Ich habe mich m it anderen Herren 
unterhalten, die m ir ahnlichc Bsobachtungen mitgeteilt 
haben; z. B. erklarte m ir D irektor Lasius, daB er auf der 
August-Thyssen-Hiitte ahnliche Beobachtungen gemaeht 
habe, daB nicht in dor kaltesten, sondern in der heiBcrcn 
Jahreszeit sich dio giinstigsten Ergebnisse herausstellten. 
Aehnl'cho Beobachtungen sind ferner auf dem Bocliumer 
Verein gemacht worden. Es ware interessant festzustellen, 
wie sich die anderen Herren dazu aufiern.

Direktor K .H a r r , Hordę: Wenn nachAnsicht des Herrn 
Schlipkoter ein hoherer Wasserstoffgehalt im Hochofen- 
gichtgas wieder yoll ausgenutzt wird und daher koinen* 
Nachteil bildet, so kann ieh dem doch nicht beipflichten. 
Ein hoherer Wasserstoffgehalt, wde er heute beim Lecken 
der wassergekuhlten Hochofenteilo haufiger auftritt, 
macht sich an den Gichtgasmaschinen allemal auBerst 
unangenehm bemerkbar durch sogenannte Knaller, das 
sind meistens Fruhziindungen. Sie beointriichtigen nicht 
nur den regelmaBigen Gang der Maschine und damit die 
Periodenzahl der Dynamos sehr stark, sondern bilden 
eine wesentliche, wenn nicht die wesentlichste Ursache 
zu fruhzeitigem ReiBen der Kraftzylinder der Gas- 
maschinen und sind daher m it Recht gcfurchtet, kostet 
doch heute ein Gasmaschinenzylinder ohne Einbau und 
Ausbau 200000 bis 300 000 M. Vielleicht komm t man 
spater einmal duroh yerbesserte Konstruktion der Maschi
nen iiber diese Schwicrigkeit hinweg, zurzeit muB jeden- 
falls m it ihr gerechnet werden. Mit Wasserstoffgehalten 
yon 11/2 bis 2 % im Gichtgas muB heute allgemein gear- 
beitet werden, aber schon bei 4 % Wasserstoff treten  auf

110



S22 Stahl und Eisen. Die -psychotec/inUchę Eignungsprufung. 41. Jahrg. Nr. 24.

vielen Werkon — auch bei uns ist das der Fali — die 
Knaller und damit die Schwierigkeiten auf. Ich wiirde 
es jedenfalls vorzichen, m it trocknem Windę zu arbeiten, 
wenn ich dadurch ein Gas bekommen wurde. das moglichst 
wass rstoffarm ist.

Sehon vor zwanzig Jahren haben wir, auf Anregung 
des Herrn van Vloten, festgestellt, daB in Hordo der 
Jlonat Mai fast allemal die hochste Produktion ergab.

Ing.-Chemiker Br onn :  Auf die Barechnung der Be- 
einflussung der Warmeverhaltnisso im Hochofongestell 
durch Wasserdampf bin ich im Vortrage in fiucksicht auf 
die knapp bemes3ene Zeit niclit naher eingegangen.

Es ist ja  richtig, daB die im Hochofengestell zur Zer- 
setzung des Waasjrdampfes verbrauchte Warmemenge 
sich in den Gichtgasen walirscheinlich zu erheblichen 
Tcilen wiederfindet. Wenn man daher den Hochofen mehr 
ais Gas'rzeuger betrachtet und betreibt, so ist fur die 
Warmebilanz eines so betriebenen Ofens ohne Belang, 
ob etwas mehr Dampf dem Gestell zugefiihrt wird. Aber 
auch w.,rme wirtschaft lich durfte es kaum zweckmaflig 
sein, den, ais Brennstoff betrachtet, hoelrwertigen Koks 
in das warmesehwaclie Gichtgas ubsrzufuhren. Und 
wenn einem Hochofenmann die Moglichkeit geboten wird, 
stundlich 50 oder gar 100 kg Wasssrdampf weniger in das 
Gestell einzublas?n — und dies ohne jegliche Botriebs- 
kosten und Komplikationen —, so glaube ich doch, daB 
vi3le nach dieser Gilege.iheit greifen werden.

Was die Beeinflussung des Hochofenganges durch 
eine etwaige Anreicherung des Windes an  Ozon anbetrifft, 
so habe ich mich vor etwa einem Jahrzehnt m it dieser 
Frage befaBt, und zwar im AnschluB an  eine Yeroffent-

lichung von Jos. V a ik ‘). Dieser Verfasser, Leiter eines 
ungarischen Hochofenwerkea, ha tte  im Nebenamte eine 
meteorologische Station zu beaufsichtigen, und es ist ilnn 
bei seinen regehnaBigen meteorologischen Ablesungen auf- 
gefallen, daB jedesmal beim Eintretcn von starken De- 
pressionen s;ine Hochofen vorubergehend besser gingen, 
trotzdem bei solchen Depressionen der relative Feuclftig- 
keitsgehalt der Luft sogar stark  anstieg, V aik  fuhrt dies 
auf eine Zunahme des Ozongehaltes der Luft zuriick. 
Bei dieser Gelegenheit stellte ich mir damals die Frage, 
ob es Zweck hatte, den Hochofenwind zu ozonisieren. 
Selbst wenn es Mittel und Wege gabe, den ganzen Sauer- 
stoffgchalt des Windes zu ozonisieren (was noch lange 
nicht der Fali ist), d. h. das Sauerstoffmolekul 02 in 0, 
iiberzufuhren, so wiirde zwar hierdurch das Volumen 
des Windes um etwa 7 % geringer werden, aber das Ver- 
hiiltnis zwischen dem Sauerstoff und Stickstoff, wie 
^ •-S ng . Du r r e r  soeben treffend ausfuhrte, sich nicht 
iindern und die Sauerstoffkonzentration nicht anwachsen. 
Eine bloBe Veranderung des W indrolumens laBt sich aber 
durch jede G jbliis .'maschine unrergleichlich leichter durch- 
fuhren.

Oberingenieur M. S c h lip k o te r :  Ich habe naturlich 
nicht die Absicht, den W asserstoff im Gas kunstlich an- 
zureichern. Ich behaupte nur, daB der Wasserstoff, der 
durch die Gjblaseluft hineinkommt, so gering ist, daB 
er fur den Bstrieb keine Rolle spielt. E r wird nur 2 bis
4 % betragen; m it dem Gas kann man ruhig jede Gas- 
maschine betreiben.

l ) St. u. E. 1907, 6. Marz, S. 34C/S.

Die psychotechnische Eignungsprufung und ihre Anwendung  
auf Huttenbetriebe.

(Mitteilung aus dem MaschinenausschuB des Vereins deutscher Eisenhiittenleute.)

Beitrag I.

Von Stp[.=3ng. H u t t e n h a in  in Sterkrade.

J ie  Auswahl des fur eine bestimmte Tatigkeit 
geeignetsten Menschen und seine Anstellung 

auf dem richtigen Platz ist eine der wichtigsten 
Aufgaben fur jeden an leitender Stelle Stehenden, 
insbesondere fur die Betriebsleiter. Zeugnisse und 
Empfehlungen des Bewerbers einerseits und eine 
gewisse Menschenkenntnis des Auswahlenden ander- 
seits, von denen sieli dieser beraten lafit, er- 
" eisen sieli jedoch besonders dann ais unzulang- 
lich, wenn es sich um eine fur den Bewerber 
ganz neue .Tatigkeit handelt, in der er erst aus- 
gebildet werden soli, wenn es sich also nicht um 
die Leistung, sondern um die Eignung eines 
Menschen handelt. Hier bietet nun die psycho
technische Eignungsprufung ein sehr wertvolles 
und % or allem objektives Mittel zur Aussonderung 
der Geeigneten. Sie dient also zunaehst dazu, 
aus einer Anzahl yoii Bewerbern fiir eine be
stimmte Tatigkeit die geeignetsten auszuscheiden. 
Des weiteren aber bietet sie die Moglichkeit, und 
das ist das eigentliche Ziel der Eignungsprufung, 
einen jeden Priifling auf den Beruf hinzuweisen, 
fiir den er sich naeh seinen Fahigkeiten am best.en 
eignet, also eine wirkliche Berufsberatung aus- 
zuiiben.

Die psychotechnische Eignungsprufung besteht 
in der Priifung derjenigen Sinnes- und geistigen 
Funktionen, dereń Betatigung die in Frage

kommenden Berufe vornehmlich yerlangen. Vor- 
bedingung fiir eine solche Priifung ist eine ge- 
naue Kenntnis der Berufe und der Anforderungen. 
welche die einzelnen Berufe an den Menschen 
stellen. Danach sind die einzelnen Priifungs- 
methoden auszuarbeiten. Sie bestehen in der 
Hauptsache in der experimęntellen Untersuchung 
mittels geeigneter Vorriehtungen, die dem be- 
treffenden Berufe teils unmittelbar entlelmt sind, 
die auf Anlelmung an den Beruf aber auch Yóllig 
verzichten konnen. Zur Vervollstandigung der 
Untersuchung sind unerlaBlich eine sorgfaltige 
Beobachtung des Priiflings und seines Verhaltens 
beitn Yersuch, ferner eine systematische Befragung 
und endlich Erliebungen uber sein Lebensschicksal. 
Aus allen diesen Teilmomenten erwŁchst das Grut- 
achten, das sich iiber die Eignung des Priiflings 
bzw. iiber seine beste Verweńdbarkeit ausspricht.

Priifungen dieser Art sind wahrend des Krieges 
zuerst in grofierem Umfange im Auftrag mili- 
tarischer Behorden zur Auswahl von Fliegern, 
Kraftfahrern, Funkern und Eichtkanonieren vor- 
genommen worden. Yeriahren zur Auswahl von 
Lokomotivfiilirern wurden im Dresdener psycho- 
technischen Laboratorium von BauratDr. Schreiber 
ausgearbeitet und erprobt. Ihnen stehen nahe die 
Prufung des Fahrpersonals der grofien Berliner 
StraBenbahn, ausgebildet von dem Leiter der Fahr- 
schule dieses Unternehmens, Betriebsingenieur 
Tramm, der an diese Prufung auch eine planmaBige 
Ausbildung des Fahrpersonals auf psychotecli-
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jiiścher Grundlage anschllefit. Die grSfite Be
deutung fur die Industrie liaben aber bisher die 
Verfahren, welche Dr. Moede im Laboratorium fur 
industrieile Psychotechnik der Technischen Hoch
schule Charlottenburg fiir die Eignungspriifung 
des industriellen Lehrlings ausgebildet hat. Auch 
einzelne Werke selbst, insbesondere die A. E. G.- 
Fabriken, BrunnenstraCe (Dr. Heilandt), Ludwig 
Loewe u. a. treffen bereits nach ahidichen, selbst 
ausgearbeiteten Yerfahren eine Auswahl unter den 
sich bei ihnen in grofier Anzahl meldenden Lehr- 
lingen.

Wie bereits erwahnt, umfafit die psycho- 
technische Eignungsprufung diejenigęn Sinnes- und 
geistigen Funktionen, welche in den betreffenden 
Berufen vornehmlich betatigt werden. Soweit 
bisher psychotechnische Priifungsmethoden ange- 
wandt werden,sind dies: Sinnestiichtigkeit, Rauni- 
und Zeitauffassung, Aufmerksamkeit, Willen und 
Reaktionsleistung, technisches YerstUndnis und 
konstruktives Denken. Hinsiehtlieh Ausbildung 
der Apparate sei vor allein auf die Veroffent- 
lichungen ron Dr. Moede1) und Professor Schle- 
singer hingewiesen.

Yon grofiter Wichtigkeit ist natiirlich die Be- 
statigung des nach psychotechnischen Priifungs- 
methoden ermittelten Befundes dureh die Be wahrung 
der Priiflinge in ihrem Beruf, da erst dann die 
Prufung ais zuverlassig bęzfeiclmet werden darf. 
Zur Kontrolle dieser Uebereinstimmung wurden im 
psychotechnischen Laboratorium der lechnischen 
Hochschule Charlottenburg Probeuntersuchungen 
angestellt. U. a. wurde eine Reihe Lehrlinge der 
A .  E.G.-Fabriken, BrunnenstraCe, auf ihre Eignung 
untersucht und das Ergebnis mit dem Urteil ver- 
glichen, das bewahrte Yorgesetzte dieser Lehi lingę, 
Meister und Lehrer, iiber sie abgaben. Bei allen 
solchen Probeuntersuchungen stellte sich eine recht 
gute Uebereinstimmung mit der Bew.Uhrung in der 
Praxis heraus, so daB die angewandten Prufungs- 
methoden wohl ais geeignet angesehen werden 
diirfen, eine riclitige Klassifizierung der Priiflinge 
Yorzunehmen.

Ein Einwand, der gegen die psychotechnischen 
Priifungsmethoden ffiufig erhoben wird, ist der, 
dafi dureli Uebung auch mafiige Anlagen erheblich 
gebessert werden konnten, und dafi dureh die 
Prufung mafii g Veranlagte ausgeseliieden wurden, 
ehe sie Zeit ftoden, sich zu entwickeln. Darauf 
ist zu entgegnen, dafi Uebbarkeit nur bis zu einem 
gewissen Grad moglich ist, und dafi Gescliickte 
und Ungeschickte _ sieli in mindestens gleiehem 
Mafie' iiben, erstere gewolmlich, wie dureli ein- 
gehende Yersuche festgestellt ist, in hoherem 
Mafie ais letztere.

Die Anwendung psyclioteclmischer Eignungs- 
priifungen wird zweifellos auch in Hiitten- und 
Walzwerksbetrieben eine grofie Bedeutung haben. 
Ebenso wie die Maschinenindustrie arbeiten auch 
diese Betriebe mit hochq.ualifiziertenFacharbeitern,

i) Praktisohe Psychologie 1919, Okt.-Nov., S. 6/17;
Dez., S. 65/81.

yor deren Einstellung und Ausbildung eine sorg- 
faltige Auswahl um .so melir ara Platze ist, ais 
diese Betriebe an sieli schon Schwierigkeiten haben, 
Leute zu bekommen und daher unter dem Wechsel 
in der Arbeiterschaft besonders leiden. Infolge 
der ungiinstigen gesundheitlichen Verhaltnisse auf 
Hiitten- und Walzwerken, bedingt dureh Staub 
und Hitze, kommt allerdings in diesen Betrieben 
der korperlichen Eignung eine noch groBere Be
deutung zu ais in der Maschinenindustrie. Ihre 
Prufung ist hier wie dort Saclie des mit den 
Betriebs verhaltnissen vertrauten Arztes.

Mindestens ebenso wichtig wie die korperliche 
Eignung ist aber auch in Hiitten- und Walzwerks- 
betrieben die psychische. Was verlangt der Iliitten- 
niann in dieser Hinsicht yorneluulich von einem 
tiichtigen Facharbeiter? Der S c h m e lz e r  am 
H o c h o fe n  soli nach Aussehen und Yerhalten 
das ausfliefiende Roheisen und die Schlacke be- 
urteilen, er braucht also Empfindiichkeit des 
Auges fiir die Farbennuancen des flussigen Eisens 
und der Schlacke sowie fiir die Funkenbildung 
des kochenden Eisens. Er iiberwacht den Betrieb 
des Hochofens, indem er auf das Gerausch der 
Berieselung und des Geblilsewindes achtet. Dazu 
gebraucht er Empfindiichkeit des Olirs fiir Ge- 
rausche und deren Aenderung. Im Interesse der 
Sicherlieit sowolil der Arbeiter ais des Betriebs 
yerlangt man von dem Schmelzer weiter dauernde 
Aufmerksamkeit, und zwar unter der einschlafern- 
den Einwirkung der Hitze, ferner Geistesgegen- 
wart, d. h. Freisein yonSchreckhaftigkeit, und die 
Fahigkeit, auf einen unerwarteten Schreckreiz 
schnell und richtig zu reagieren.

Aehnlieh sind die Anforderungen, welche der 
Stahlwerksbetrieban die S ch m elzer  am M artin
ofen  und die K o n v e r te r le u te  im Ihomaswerk 
stellt. Beide brauchen ebenfalls die Empfindiichkeit 
des Auges fiir die Farbennuancen der Glutfarben. 
Der Schmelzer am Martinofen mufi an ihnen die 
Hitze seines Ofens erkennen und danach den Gas- 
und Luftstrom regeln. Die Bedienungsleute am 
Konverter urteilen nach der Farbę der Abgase, 
wie weit der Prozefi yorgeschritten ist. Beide 
Berufe yerlangen auch Empfindiichkeit des Ohrs 
fiir Gerausclie und insbesondere Aufmerksamkeit 
und Geistesgegenwart.

An den M asch in isten  der Geblasemaschine 
fiir Hochofen- und Stahlwerksbetrieb werden zum 
Teil ahnliche Anforderungen gestellt wie an den 
Strafienbahn- und Lokomotivfuhrer. Er mufi den 
Gang seiner Maschine nach dem Gerausch, das 
sie macht, beurteilen konnen. Zur Aufnal.ime der 
Signale gebraucht er, soweit es sich um optische 
handelt, neben hinreiehender Sehscharfe unter 
Umstanden Farbensinn-des Auges; bei akustisclien 
Signalen kommt neben genugender Scharfe des 
Gehors die Empfindung fur Klangfarben in Frage. 
Besonders wesentlich aber sind fiir den Maschinisten 
dauernde Aufmerksamkeit und Reaktionsfahigkeit, 
ferner Geistesgegenwart bei einem unerwarteten 
Schreckreiz.
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Im Wąlzwerksbet.rieb mufi der A r b e i t e r 
am B ło c k -  und B le c h w a lz w e r k  aus der 
Gluhfarbe des Eisens erkennen konnen, weichen 
Druck er geben kann; er braucht also wieder die 
Empfindlichkeit des Auges fiir Gliihfarben. Ferner 
verlangt man auch von ihm Aufmerksamkeit und 
schnellesReagieren. Noch ausgesprocbener werden 
diese letzteren Eigenschaften im Drahtwalzwerk ge- 
fordert, wo der Arbeiter den zwischen den Walzen 
heiworschiefienden Draht. behende zu erfassen und 
in die nachste Walzoffnung zu fiihren hat; aufier 
Aufmerksamkeit und Reaktionsfahigkeit braucht 
er dazu Geschicklichkeit und Treffsicherheit.

Die Tatigkeit der S te u e r m a sc h in is te n  und 
K ranfU hrer hat wieder mit der des Hóchofen- 
und Stahlwerksgeblasemaschinisten vieles gemein- 
sam; sie verlangt in erster Linie Empfindlich
keit des Ohrs fiir Gerausche, hinreichende Sch&rfe 
des Gehfirs, gegebenenfalls auch Empfindung fiir 
Klangfarben, Aufmerksamkeit, Reaktionsfaliig- 
keit und Geistesgegenwart. Steuermaschinisten 
und Kranfiilirer brauchen fiir die Bedienung der 
Steuerhebel oder Anlasser ferner Gelenkempfind- 
lichkeit, so dafi sie eine beabsiclitigte Einstellung, 
auch ohne hinzusehen, treffen.

In den Nebenbetrieben der Hiitten- und Walz- 
werke finden sich an' liochąualifizierten Facli- 
arheitern yornehmlich Schlosser, Dreher und 
Lokomotivfiihrer. Fiir diese Berufe werden, 
wie erwahnt, psychotechnische Priifungen bereits 
mit guteui Erfolg vorgenommen.

Von den bisher »ausgearbeiteten psychotech- 
niscben Priifungsmetlioden lafit sich fur die 
Hiitten- und ^  alzwerksbetriebe vieles zur Pru
fung ihrer Facliarbeiter iibernehmen. Zweck- 
mafiig wird es jedoch sein, die Verfahren teil
weise umzubilden und weiter auszugestalten, so 
dafi sie sich moglichst an ihre Betriebsverhalt- 
nisse anlehnen, wie es u. a. die Grofie Berliner 
StraBenbahn zur Priifung ihrer Strafienbahnfiihrer 
gemacht hat. Dem Priifling wird auf diese 
Weise der Zweck der Prufung von vornherein 
klar und er wird mit um so grofierem Interesse 
bei der Sache sein.

Die Bedeutung psychotechnischer Priifungen 
fur die Industrie ist nicht zu verkennen. Sie 
geben in der Tat dem Arbeitgeber ein Mittel in 
die Hand, den geeigneten Arbeiter an die rich- 
tige Stelle zu setzen und Ungeeignete yon vorn- 
herein auszuschalten. Dadurch wird Zeit und 
łtiihe gespart, die, auf die Ausbildung unge- 
eigneter Krafte angewandt, schliefilich doch zu 
emem MiBerfolge fiihrt, indem Ungeeignete spa
ter wieder ausgescbieden werden miissen. Zu- 
gleich wiid durch sie eine Leistungssteigerunf 
der Arbeiterschaft erzielt, da der einzelne in 
dem fur ihn geeignetsten Berufe das Hochstmafi 
semer Leistungsfahigkeit hervorbringt.

Anderseits darf aber die Bedeutung psvcho- 
teclmischer Priifungen auch nicht uberschatżt 
werden. Wenn sie auch bei der Auswahl der 
Geeigneten mitentscheidet, so ist sie doch nicht

allein mafigebend. Wie bereits erwahnt, stellen 
gerade die Hiitten- und Walzwerksbetriebe groCe 
Anforderungen auch an die korperliclie Eignung 
des Arbeiters, insbesondere an seine Widerstands- 
fahigkeit gegen Hitze und Staub. Ein korper- 
lich Ungeeigneter scheidet daher fiir die meisten 
Verwendungsarten im Hiitten- und Walzwerks- 
betrieb von vornherein aus, auch wenn er nach 
seiner psychischen Beanlagung der beste ist. 
Nicht zu vergessen ist auch die moralisclie 
Ęignung, welche durcli psychotechnische Priifung 
nicht erfafit werden kann. Ein geschickter 
Schlosser kann bei unzulanglicher Morąl zugleicli 
ein raffinierter Dieb und Einbreclier sein. Hier 
wird der Unternelimer bei dem Fehlen anderer 
geeigneter Prufungsmethoden nacli wie vor not- 
gedrungen auf Zeugnisse und Empfeblungen zu- 
riickgreifen miissen, um seinen Betrieb wenigstens 
von den sclilimmsten Elementen freizulialten.

Vom Standpunkt des Arbeitnehmers sind 
psychotechnische Priifungen ebenfalls zu be- 
griiCen. Sie tragen mit dazu bei, Fehlgriffe in 
der Berufswahl nacli Moglidikeit auszuscliliefien. 
Der Arbeiter, der einem fiir ihn passenden Be
rufe zugefuhrt wurde, wird sich mit um so 
groBerer Lust und Liebe seiner Tatigkeit hin- 
geben, wenn er sich seiner Aufgabe gewachsen 
sieht und in ihr Befriedigung findet!

In der Erkenntnis der Bedeutung der psycho- 
technischen Eignungspriifung und mit dem Ziele, 
die Arbeitszuteilung durch ein solches objektires 
Untersuchungsverfahren auf unparteiischer Grund
lage vornehmen zu lassen, hat der 10. Kongrefi 
der deutsehen Gewerkschaften, der yergangenen 
Sommer in Niirnberg tagte, sich grundsatzlicli 
zur Einfiihrung der Eignungspriifung bekannt 
und die Durchfiihrung dieses Bescliliisses in die 
Wege geleitet, Sache der Unternelimer ist es 
daher, dieser Entwicklung nicht untatig zuzu- 
selien, sondern an ilirem Teile mitzuarbeiten, um 
etwa einseitiger Ausgestaltung vorzubeugen.

Beitrag II.
von S)iłjr.=3ug. H einrich Roser in Miillieim-Bulir.

Die Gesamtwirtschaft eines Volkes hangt in der 
Hauptsache von seinem Besitz an Naturkraften und 
Rohstoffen und von seiner eigenen Leistungsfahig
keit ab. ,,Vergeude keine Energie, verwerte sie!“ 
heiBt der taglich lauter werdende Mahnruf. DaB man 
zu diesem Zweck die bestdurchdachten Maschinen 
immer wieder rerbessert, gilt ais selbstverstandlich; 
immer neue Wege wurden zur Erhohung ihrer 
Leistungsfahigkeit gesucht und gefunden. Lange 
dauerte es, bis man auch an den anderen Faktor der 
Leistung, an den Menschen dachte.

Es kam der Ruf nach „wissensehaftlieher Be- 
triebsfiihrung11 und nacli „Arbeitst?ilung“. Taylor 
war es, der diese Begriffe systematisch ordnete und 
ausbaute. Lange vorher war der Kern seiner Ge
danken auch schon in der deutsdien Industrie fast 
unbewuBt gepflegt und verwertet worden. Man 
verga£S aber, daB der Prufung der L eistung zweck-
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maBig und folgerichtig die Priifung der Eignung 
vorangehen muBte. Ueberall herrseht Mangel an 
tiichtigen Kraften; sie sind meist vorłianden, aber 
am falschen Platze.

Man sagt wohl, der Mensch ist anpassungsfahiger 
an seine Arbeit und an seine Aufgaben ais eine 
Maschine; aber wer wird leugnen, dafi ibn eine Be
schaftigung, die seinen Fahigkeiten und Anlagen nicht 
entspricht, abstumpft und vorzeitig abnutzt! Man 
kann jeden abgenutzten Menscken zum Yorteil fiir 
das Werk und fiir die Mitarbeiter durch einen anderen 
ersetzen, aber fiir das Volksganze ware es viel dien- 
licher, wenn man ihn reclitzeitig nach seinen beson
deren Fahigkeiten verwerten und damit seine Ar- 
beitsfreude und Leistung heben wiirde. Ein groBer 
Teil der Arbeitsunlust ist eine Folgę der fast immer 
von Zufiillen abhangigen Berufswahl. Hier ein- 
zugreifen, ist Sache der objektiven Eignungspriifung 
und mit dereń Hilfe,,der Berufsberatung, welche am 
besten im Einverstandnis mit dem Elternhaus am 
Ende der Schulzeit einsetzt. Dabei ist klar daran 
festzuhalten, daB das eigene Streben jedes Menschen 
nach dem richtigen Beruf und nach dem richtigen 
Platz hierdurch nicht ersetzt oder eingeschrankt, 
sondern nur gefordert werden darf.

Und weiter, denken wir an die zahlreichen Un- 
falle in den Betrieben und im Verkehrswesen, und wir 
finden, daB sich eine Untersuchung in der Richtung, 
ob durch andere Personenauslese und durch Prii- 
fung der Ermiidungserscheinungen die Zahl der 
Unfalle yerringert werden kann, sehr wohl empfiehlt.

Schon mehrere Jahre vor dem Kriege haben wir 
in Deutsehland die Grundlage zur heutigen Eignungs
priifung gelegt. Bedeutende Schulmanner und 
Psycliologen haben erkannt, daB die Hauptarbeit 
der Schule immer mehr der Allgemeinheit, dem 
Durchschnitt, sowie dem Sehwachen und Minder- 
begabten diente; nichts gab es fiir die Talente. Ueber 
90 % der deutschćn Bevolkerung wandern durch die 
Volksschule und kommen nur seiten bei der Be- 
setzung wichtigerer Stellen des Wirtschaftslebens, 
auf welche sie an sieh sehr gut passen wurden, in 
Frage. So kam man zur Einrichtung der Begab ten- 
schulen, die wir in zahlreichen deutschen Stadten 
trotz mancher im Wesen dieser Sclmlgattung liegen- 
der Nachteile mit wachsenden Erfolgen sehen. Fiir 
diese Begabtenschulen ist eine objektive Auslese 
notig, die man auf psychotechnischer Grundlage 
vornimmt, weil die bisherigen Priifmethoden ais nicht 
neutral und objektiv genug gelten mussen.

Wir haben ferner zu beachten, welche Vorteile 
das M ilitarwesen aus der Eignungsprufung ziehen 
kann. Unsere Feinde haben mehr ais wir Gebrauch 
davon gemacht. Im Verkehrswesen auf See und 
an Land spielt die Frage der Farbenblindheit, der 
Geistesgegenwart, des personlichen Mutes usw. eine 
wesentliclie Bolle; die Eignungspriifung erleichtert 
die Auswahl. Im Strafienbahnverkehr hatten wir in 
Deutsehland vor zehn Jahren jahrlich etwa 2700 Ver- 
letzungen und 170 Todesfalle. Die Eignungspriifung 
kann sie verringern. Die GroBe Berliner StraBenbahn 
hat durch Ausbau psychotechnischer Priif- und An-

lernmethoden die Zeit und damit die Kosten fiir ihre 
Fiihrerausbildung um die Halfte herabgesetzt.

Wir fragen uns nun, was die Eignungspriifung 
unserer Industrie bringen soli: Sie soli der Berufs- 
eignung und der Berufsberatung dienen, ferner der 
Wahl der wirtschaftlichsten Ausbildungs- und Ar- 
bcitsverfahren, also der Betriebspsychologie. Sie 
soli das Giinstlingswesen ausschalten. Sie soli ohne 
Zeit- und Krafteverlust die Obersten und Untersten 
herauslieben, damit sie gesondert ausgebildet wer
den konnen. Sie soli uns vorerst nicht sagen, ob 
ein Jungę besser zum Dreher oder Schlosser ge- 
eignet ist, es geniigt schon die Boai:twoitung der 
Frage, ob Facliarbeiter, Kaufmann, Kunstgewerbler 
oder einfacher Hilfsarbeiter usw. Sie soli die ob- 
jektive Auswahl yon Lehrlingen, von Spezialarbei- 
tern, wie Kranfiihrer, Walzer, Ankerwickler, Kon- 
trolleure in den Werkstatten, diegeeignete Auswahl 
der Frauen im Erwerbsleben vermitteln; sie soli uns 
instand setzen, die Schwerkriegsbeschadigten, vor 
allem die mit Nemnstorungen und Kopfechiissen, an 
den fiir sie passenden Platz zu stellen. Sie soli die 
Nachteile, die das. schablonenhafte Arbeitsnachweis- 
verfahren mit sich bringt, wieder ausgleichen durch 
objektive Priifung der Einzustellenden.

Sie soli nicht so sehr das Wissen,als die angebore- 
nen Eigenschaften priifen. Man soli mit ihrer Hilfe in 
Zukunft in den Fabriken einem ungeeigneten , aber 
w illigen Mann nicht gleich kiindigen, sondern ihn 
nach einer Eignungspriifung an einen passenden ande
ren Platz stellen. Fast alle Priifungen haben bis jetzt 
Torziigliche Uebereinstiramung mit der Prasis ge- 
zeigt. Zahlreiche deutsche Werke haben diese Priif- 
methoden mit gutem Erfolg eingefiilirt oder sind mit 
der Einfiihrung beschaftigt. Mit Riicksicht auf die 
heutigen hohen Kosten besonderer Priifgerate werden 
sich unsere Werke mit einfacheren Hilfsmitteln heifen 
mussen. Man priift deshalb an Hand von Werk- 
stiieken, von MeBwerkzeugen, von Skizzen und Zeich- 
nungen, von Werkstattexten usw. und tragt die Iir- 
gebnisso dieser Priifung in einen Personalbogen ein. 
Ais Beispiel sei der Personalbogen der Werksehule 
einer Maschinenfabrik des rheinisch-westfalischen 
Industriebezirks erwahnt, weleher auf der ersten 
Seite folgende Angaben iiber den psychischen Ge- 
samteindruck des Priiflings entliiilt: Name, Alter, 
Stand des Vaters, frtihere Lehrstelle, Leistungen in 
der Schule nach dem Schulentlassungszeugnis, Lieb- 
lingsfach in der Schule, Lieblingsbeschaftigung in der 
freien Zeit, Sonderwiinsche und Zukunftsplane, Kor- 
perkonstitution, Eindruck der Eltern, allgemeiner 
Eindruck, hausliche Yerhaltnisse. Sodann werden 
in den Personalbogen die Ergebnisse der Eignungs
priifung etwa in folgender Reihenfolge einge- 
tragen:

a) Auge und AugenmaB: Zahlen von Gewinde- 
gańgen und der Zahne einiger Zalmrader, Unterschei- 
dung zwischen Rechts- und Linksgewinde, Loch- 
groBen und Lochentfernungen bestimmen, Lehren 
priifen, Mutterschliisscl aussuchen, Schraubenbolzen 
aussuchen, Strecken zwei- und dreiteilen, Winkel 
teilen, Flachen teilen, Strecken schatzen1, Mittelpunkt
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But neu. w mkelgroSen schatzen, Senlb^eebte ernehtea, 
Paralkte ńehm .

b) Obr; Absołuie EmpSndlichkeit gegen Ge- 
raasefce nnd UntersduedsempSndliehkeiŁ

cj Geruebsinn: WahrnrihTnima- eharakteiisti- 
seaer Geraefe®.

dj G eleoksion: Arme heben, Gewichte rer- 
gleichen, Gegenstande nach Gewicht ordnen. links- 
Mndiges ^aehzeichnen ron Figuren.

fe) T astem pfindnng; Bleche nach der Diefce 
ordnen, Bolzen nach der Glatte ordnen, Feilen nach 
der Feinheit ordnen.

Werner raum liehe Y orstellungund A nschau- 
ungsrerm ógen: Qaadrate bilden, Teilstucke ord
nen, WerkstOeke aussachen nach perspektirisc-her 
and nach llaschinenzeidmnng.

Ferner G esehw indigkeitssehatzung, Auf- 
fassung nnd G edaehtnis far Formen und 
MaSe, Figur en aus dem Gedaehtnis nach Zeich- 
miniren skizzieren nnd bemaBen; ferner allgemeinj 
A iiffassnng, K onzentrations- und Kombi- 
n ation sfah igk eit: Werkstattext nach Gedaehtnis 
aufschreiben, BefehisausfOhrung nach schriftlichen 
Befehlen, Erganzen ron nnterbrochenen Texten, 
Rechenaufgaben mit Storungen, Yerbinden ron 
BegriiTen.

U rteilsfah igkeit: In einem Aufsatz mit Sinn- 
fehkm sollen unlogische Stellen herausgesucht 
werden.

Aehnliche Prufungen folgen uber Dauer- 
leistungen  und E rm udbarkeit, uber mehr- 
dim ensionale A ufm erksam keit und Reaktions- 
leŁrtungen, sowie Ober die tech n isch e Begabung  
und Urteilsfahigkeit beim Lósen technischer Auf- 
gaben.

Wesentlieh ist nach der Eignungsprufung, dafi 
man dem Prufling nicht nur sagt, wozu er nicht taugt, 
sondern, welcher Beruf fur ihn pafit Auch wird man 
die Einwirkung der Befangenheit und die Frage der 
Gewohnung und Sehulung beachten und die Pruf- 
ergebnisse immer wieder mit der Praxis rergleichen 
miissen, Man wird solehe Prufungen nieht nur bei 
Einstellung der Lehrlinge, sondern auch einige Monate 
nachher und noch spater rornehmen und so allmah- 
lich wertrolle Erfahrungen fur die Psyehoteehnik der 
einzelnen Berufe sammeln. Die Eignungsprufung 
kann unserer Schwerindustrie rerhaltnismaBig nicht 
so riel Yorteile bringen wie einer Kugellagerfabrik, 
einer Lampenfabrik, oder einem Telephonamt. Wir 
alle wissen, daB die Wirtschaftspsychologie noch in 
den Anfangen steckt; sie ermutigen aber zur Weiter- 
arbeit, und diese ist nur moglich in engster Zusam- 
menar beit. Schon heute wird ein geschulter Psycho- 
loge mittels seiner Prufung wertrolle Urteile uber 
die Eignung eines Mensehen fur eine bestimmte 
Berufsgruppe abgeben konnen. Man muB auf alle 
Falle jede Mechanisierung rermeiden und den Geist 
der Sache wirken lassen.

Hier im rheinisch-westfalischen Industriebezirk 
ist noch wenig geschehen. Aueh hier miissen wir der 
neuen Hilfswissenschaft naher treten und sie schritt- 
weise rorgehend anwenden, am besten beginnend in

den n  erkschnlen fur Lehrlinge. Wenn wir in diesen 
einige Erfahrungen fur unsere Sonderbemfe gesam- 
melt naben, miissen wir sie folgerichtig beiderEig- 
usngsprafung ron erwachsenen Spezialjsten an- 
wendea. 2vleht nur bei einem Ueberangebot ron 
Personal. sondern auch bei einem Unterangebot 
ist die Yoraaslese ron groBem Yorteil fur jedes 
Werk.

Gustar Schmoller schrieb schon im Jahre 1903: 
..Wenn wir den Englandern und Amerikanem den 
Vorsprung in der sozialen Versohnung uberlassen, 
so werden wir ron ihnen geschlagen werden." Durch 
die Eignungsprufung wird das soziaie Problem nicht 
gelost; aber sie ist eines der rielen Mittel auf dem 
Wege zur Losung. Man soli ron der Eignungsprufung 
keine groBen Umwalzungen erwartin, sondern sie 
zunachst ais Hilfsmittel des B etr ieb sle iters an- 
sehen, das ihm die Auswahl seines Personals erleich- 
tert. „Erst wenn die psychotechnischen Grundlagen 
fur die wichtigsten Berufsgruppen unserer Industrie 
festliegen, wird man auch die Berufsberatung  
erfolgreich durehfiihren konnen und so auch sozial 
wirken. Man soli aus der Eignungsprufung unter 
keinen Łmstanden ein neues „Berechtigungswesen11 
schaflen; wir haben in Deutschland genug daron. 
Die Eignungsprufung ist ein Stuek sozialer Arbeit, 
das gleichzeitig wirtschaftliche Erfolge rerspricht. 
Machen wir ron ihm Gebraueh, und lernen wir uns 
mehr um den M ensehen kammern. Trotz der 
truben Erfahrungen der letzten Jahre durfen wir 
die Hoffnung haben, daB er es uns danken und lohnen 
wird.

III. Beitrag.
"Von 3ief.'3ng. Hans D aiber in Dortmund.

Ich bin aufgefordert worden, iiber die Eignungs- 
prufung zu berichten, welche ich ais Leiter der Lehr- 
•werkstatt der Dortmunder Union nach psycho
technischen Methoden rorgenonunen habe. Die 
Prufung wurde zum Zweck der Auswahl der Geeig- 
netsten ron den damals in der obersten Klasse der 
\olksschule befindlichen Sehulem rorgenommen. 
Die Einstellung war bisher ohne Prufung erfolgt. 
Man richtete sich etwa nach dem Schulzeugnis, dem 
auBeren Eindruck, der Werkszugehorigkeit, persón- 
licher Empfehlung oder Bekanntschaft. Fur die Wahl 
des Berufes waren rielfach Wunsche der Eltern, auch 
Lohnrerhaltnisse maBgebend. Die Auswahl nach 
diesen Gesichtspunkten allein ist ungeniigend. Jeder 
Lehrer hat einen anderen MaBstab bei Erteilung der 
J^oten. Man lauft Gefahr, gerade die „geborenen 
Handwerker11 auszumerzen, wenn man einseitig nach 
dem Schulzeugnis auswahlt. VerlaBt man sich auf 
den auBeren Eindruck, so ist man Zufallen ausgesetzt 
und wahlt nicht selten Blender. Die personliche 
Empfehlung kann die Unparteilichkeit der Auswahl 
beeinflussen, gibt jedoch eine gewisse Gewahr fiir 
Gesinnung. Zu starkę Betonung der WerkszugehSrig- 
keit und des Dienstalters ergibt Inzucht, beschrankt 
die Freiheit der Auswahl unter den Geeignetsten. Die 
Eltern wahlen, beeinfluBt ron falschem Ehrgeiz oder 
aus Berufsunkenntnis oder nur in Ansehung der
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augenblicklichen geldlichen Entlohnung. Die Folge- 
erscheinung ist mangelndes Berufsinteresse.

Zur Erganzung des aus der Prufung gewonnenen 
Urteils sind diese Punkte wertvoll. AuBerdem ist 
wichtig eine zuverlassige ar z.tliche Untersuchung 
iiber die pliysische Eignung, wofiir der fiir die Ein- 
stellung Verantwortliche am besten ein Schema vor- 
schreibt. Handelt es sich um Gnippenausbildung 
und nicht um Einzcllehre, so mussen besondere An- 
forderungen noch erfiillt sein, etwa beziiglieh gleich
maBig guten Horens, Sehens, Auffassens. Eigenschaf
ten des Wollens, wie FleiB, Ehrlichkeit, Reinlichkeit, 
Ordnungssinn, Sparsamkeit, Berufsinteresse machen 
die durch die Eignungspriifung nachgewiesenen Fa- 
higkeiten erst wirksam, konnen aber nur aus langer 
Beobachtung festgestellt werden.

Die Vormerkungen zur Lehrwerkstatt der Dort- 
munder Union betrugen etwa das Drei- bis Vierfache 
des Bedarfes., Bestimmung ist, in erster Linie Sohne 
von Werksangehorigen einzustellen; bei gleicher 
Eignung soli das Dienstalter des Vaters auf dem Werk 
ausschlaggebend sein. Wegen riiumlicher und zeit- 
licher Beschriinkung — die Lehrwerkstatt war im 
Ausbau begriffen —- wurde nur eine gekiirzte Prufung 
nach psychotechnisehen Grundsatzen vorgenommen. 
Die Prufung dauerte je Lehrling etwa l ’/ 2 
wurde ohne Apparate und fiir alle Berufe gleich durch- 
gefiihrt. Im einzelnen wurde gepriift:

AugenmaB: Strecke teilen, Lange schatzen, Lot 
fallen.

Raumanschauung: Papier falten, Uhrzeiger ver- 
tauscHen.

Gcdiichtnis: Treffermethdde, Zeichnung wieder- 
geben.

Rcaktionsleistung: fallender Stab.
Aufmerksamkeit: neunteiliger Auftrag.
Technisches Denken: Ramme, Wasserrad.
Ferner halte ich es bei spiiteren Qualitatsfach- 

arbeitern fiir wichtig, Rechnen zu priifen. ISach

diesem Schema wurden etwa 80 Aprillehrlinge ge- 
priift. Bei den etwas spater gepriiften 80 Oktober- 
lehrlingen habe ich AugenmaB und Reaktionsleistung 
wegen ungeniigender DilTerenzierung der Werte 
und technisches Denken weggelassen; letzteres, 
weil ich durchweg eine zu kindliche Auffassung 
technischen Problemen gegeniiber beobachtete. 
Sehr gute Werte ergab die Prufung der Aufmerk
samkeit.

Nach dem Ergebnis der Priifungen konnten 10 bis 
20% bestimmt Ungeeignete ausgesondert werden. 
Aus den Geeigneten wurde nach obigen Grundsatzen 
ausgewahlt. Die nach Eignungspriifung ausgewiihlten 
Aprillehrlinge stehen seit etwa acht Tagen am 
Schraubstock. Das Urteil der Werkstattleute ist, 
dafi im Gegensatz zu den 1919 ungepriift Eingestell- 
ten alle Unbrauchbaren ausgemerzt sind und der 
Durchschnitt wesentlich besser ist. Das gleiche Urteil 
gibt die Werkschule ab. Eine Gegen u herstellung der 
Priidikate der Eignungspriifung und der Werkstatt 
ergibt, — allerdings nach erst achttagiger Beobach
tung — in 22 Fallen Uebereinstimmung, in 8 Fallen 
zum Teil erhebliche Unterschiede.

Fiir den Ausbau der Eignungspriifung ist es er- 
wiinscht, noch mehr Berufseignung (auf Grund 
yertiefter Berufskunde) zu priifen, um die „geborenen 
Handwerker" zu finden. Apparate geben scharfere 
Werte ais Priifungsbchelfe ohne Apparate. Jeder mit 
Eignungspriifung beauftragte Ingenieur, Lehrer, 
Meister muB sich eine psychotechnische Praxis er- 
arbeiten. Es ist die Vereinheitlichung der Methoden 
zwecks Yergleichbarkeit der Ergebnisse erwiinscht. 
Die wissenschaftlichen Zentralinstitute mussen fer
tige, bewahrte Methoden angeben, die Industrie 
anderseits muB die Erfahrungen sainmeln und zuriick- 
geben. Wiihlt man nun mit solcher Gewissenhaftig- 
keit das beste Handwerkermaterial aus, so soli man 
auch mit der Auswahl des Ausbildungspcrsonals 
wrissenschaftlich einwandfrei yerfahren.

Der Warmeubergang bei Fliissigkeiten und Gasen ais Funktion 
der Geschwindigkeit.

Von $r.=3ng. H. PreuBler in Gerlafingen.

Eine zunehmende Verwirrung und Unklarheit 
mit zahlreichen Irrtilmern iiber die Bedeu

tung der Geschwindigkeit fiir die W&rmeiiber- 
tragung haben seit Veroffentlichung der Nusselt- 
schen Arbeiten iiber diesen Gegenstand um sich 
gegriffen. Diese zu beseitigen und die Dinge 
in ihren wahren, einfachen Verhaltnissen aufzu- 
zeigen, ist der Zweck dieser Zeilen.

Die folgenden Betrachtungen stutzen sich haupt
sachlich auf die Nusseltschen yersuchsergebnisse1) 
und die beiden Gesetze der Warmeubertragung:

b) durch Strahlung 

F
Q =  - i) (2)

■ +

a) durch Leitung und Beruhrung 
Q =  a • F  • Z • ( t i— 12) ( 1)

ł ) Siehe Forschungsarbeiten, V. d. L , Heft
•) H utte 1919, S. 381.

1___ 1
ct ' c2 c

Es bedeuten: F die Heizflache, Z die Zeit, t die 
gewohnlichen, T die absoluten Temperaturen, a die 
Warmeubergangszahl bei Warmeleitung, die Koeffi- 
zienten C die Strahlungszahlen der wiirmeaustauschen- 
den Korper und Q die iibertragene Warmemenge.

Um das Wiirmeleitungsgesetz anwenden zu kon
nen, muB man a kennen. Nusselt yersuchte die 
Bestimmung, indem er durch ein Messingrohr von 
22 mm Durchmesser, das von aufien von Dampf 
von 102° umspiilt wurde, Luft bzw. Gase mit ver-

*) H utte 1919, S. 390.
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seliiedener Geschwindigkeit und yerandertem Druck 
leitete und aus Menge und Temperaturerhohung die 
iibergegangene Warmemenge ermittelte. Er fand 
fur a den Ausdruck

. , . . 0,788
A W and /  w-C-r \  WE

■ -  15-90 “ a W  (— j — ) S T i r n c  ' ’
oder, indem er w, die mittlere Stromungsgeschwindig
keit in m/sek, dureh das Gewicht G der Luftmenge 
ersetzt

A Wand / G . c p ’
d 1,"S6 ( >• ,

Der eine Irrtum bei Yerwendung dieses Ergeb- 
nisses besteht darin, daB man nur die erste Fassung
(3) beachtet, die fur den yorliegenden Fali, bei 
gleichem  Rohrąuersclmitt, die Abhangigkeit des 
Warmeiibergangs von der Geschwindigkeit nachweist, 
und daB man diesen Sonderfall yerallgemeinerte, 
wogegen man die allgemeine Fassung (4), die den 
Warmeiibergang in kłarer Abhangigkeit von dem 
W arm eaufnahm everm ogen, G • cp (Gewicht mai 
spez. Warme) zeigt, ganz aus den Augen verlor.

Das Absonderliche der Behauptung, daB erhohte 
Geschwindigkeit vorteilhaft fiir den Warmeiibergang 
sei, wird einem sofort bęwuBt, wenn man sich folgende 
Fragestellung iiberlegt: Eine bestimnite Gasmenge 
durchstromt einen Warmespeicher von bestimmter 
Heizflache und bestimmter Temperatur. Es geht eine 
gewisse Warmemenge uber. VergroBert sieh die 
Warmeabgabe, wenn die g leich e Gasmenge durch 
einen der Temperatur und Heizflache nach gleichen 
Warmespeicher, aber mit auf die Halfte yerringertem 
lichten Querschnitt, also mit yerdoppelter Ge- 
schwindigkeit, hindurchstreicht ? Die Warmeabgabe 
wird und muB kleiner sein ais yorher, und zwar 
deshalb, weil die Zeit zu kurz ist, ais daB sich jedes 
Gasteilchen wie vorher mit Warme sattigen konnte. 
Gerade auf diese Sattigung mit Warme, d. h. mog 
lichst hohe E rh itzu n g, kommt es aber in yielen 
Fallen an. Es ware ein offenbarer FehlschluB, be- 
haupten zu wollen, je geschwinder ein Gas duich 
einen Warmespeicher hindurchstrome, um so hoher 
werde es erhitzt. Das ist eine Binsenwahrheit, die 
natiirlich langst er- nnd bekannt war, die dem 
Warmetheoretiker aber yerloren zu gehen drohte. 
Der Widerspruch findet seine Losung darin, daB man 
nicht beachtete, daB die Geschwindigkeit. in m/sek 
ansgedruckt nicht unbedingt eine Aussage iiber die 
Mengenverhaltnisse darstellt, wie obiges Beispiel 
zeigen soli. Die W arm eabgabe, bezogen auf 
gleiche Zeit, Heizflache und Temperatur derselben, 
ste ig t m it der GroBe der warm eaufnehm en- 
den Gasmenge, das ist eindeutig, aber n ich t  
m it der G eschw indigkeit. Letztere Ausdrucks- 
weise ist schief, irrefiihrend und sollte Yermieden 
werden.

Pruft man nach dieser Unterscheidung die Satze: 
„Die Gasgeschwindigkeit in  den Kammern (der

S. M.-Oefen) sollte daher nicht mogli chat klein an- 
genommen werden, wie dies von T o ld t  empfohlen 
wird, sondern eher mdglichst groB. D ort wird sogar 
behauptet, eine geringe Geschwindigkeit wirke gunstig

auf die W armeentnahme, wahrend doch bekanntlich 
gerade das Gegenteil der Fali is t.“

und weiterhin:
„E s is t also zweifellos fur die Warmeubertragung 

TOrteilhafter, die Gase an den Heizflachen rasch yorbei- 
strómen zu lassen, denn langsam.“

— so wissen wir jetzt, daB Toldt nicht so unrecht 
hat, denn es kommt ihm offensichtlich auf moglichst 
hohe Erhitzung der Gase an. Eher ist sein Gegner 
im Irrtum, denn falls er bedenkenlos die Geschwindig
keit bteigert, durfte bald der Punkt erreicht sein, 
wo die Temperaturhohe des erwarmten Gases oder 
der Luft ungenugend ausfallt, abgesehen davon, daB 
nach kurzer Zeit der Warmeentnahme ein starker 
Temperaturabfall infolge zu groBer Kammerbean- 
spruchung eintreten miiBte.

Und wenn vonPfoser und anderen die Wirkung 
des P.S.S.-Verfahrens, die Aufheizzeit eines Cowpers 
mit Hilfe eines Geblases auf das gleiche MaB wie die 
Windzeit zu yerkurzen, auf die erhohte Geschwindig
keit der Gase zuruckgefuhrt wird, so tate er besser, 
die Ursache in der erhoht en Warmezufuhr zu suchen. 
Die Geschwindigkeit der Heizgase lieBe sich durch 
eine Quersclmittsverkleinerung unter Beibehaltung 
der Heizflache erhohen. Wenn Pfoser aber nicht 
mehr Gas verbrennt, dann wiirde trotz der hoheren 
Heizgasgeschwindigkeit das Aufheizen noch langer 
ais vorher dauern, also ein entschiedener iii  Der folg 
eintreten. Zur Erhohung der Warmezufuhr bedarf 
man aber bei Beschaffung der Yerbrennungsluft 
nieht unbedingt eines Geblases.- Sorgt man fiir ge
ringe Widerstande in den Heizkanalen, genugend 
groBe Einstromoffnungen von Wind und Gas und 
guten Essenzug, dami geniigt der naturliche Zug 
fiir den Zweicowperbetrieb durcliaus. In der Tat 
arbeiten auch heute schon einzelne Werke nach 
diesem Yerfahren.

Das beschleunigte Heizverfahren von Wind- 
erlutzern ist dem Betriebe eines angestrengt arbeiten- 
den Dampfkessels ahnlich und yergleiclibar. Weil 
die Geschwindigkeit der Heizgase so groB ist, kuhlen 
sie sich nicht so weit wie sonst ab. Es entsteht 
langs der gesamten Heizflache eine groBere Tempe- 
raturspannung der warmetauschenden Mittel,infolge- 
dessen ein starkerer WarmefluB, aber auch eine 
schlecht er e Ausnutzung der zugefiihrten Warnie, denn 
die Abgase miissen mit hoherer Temperatur ent- 
weichen. Wenn trotzdem beim Schnellheizverfahren 
der Cowper die Abgastemperaturen unverandert 
scheinen, so ist das kein Beweis gegen die Wahrheit 
dieser Schlusse, sondern zeigt nur, daB die .Heiz
flache dieser Apparate so groB ist und die Zunalnne 
d c  mittleren Temperaturspannung zwischen Heizgas 
und Stein so gering, daB sie kaum merklieh ist. 
Beim Dampfkessel ist die Abgastemperaturerhohung 
bei Leiitungssteigerung selur wohl bemerkbar und 
wirdyerstandlich, da hier Heizflachenbeanspruchung 
und Temperaturgefiille von yornherein ganz we
sentlich groBer sind. Nach Osann1) gehen an 
Wannę iiber bei:

ł ) Lelirbuch der Eisenhuttenkunde, Engelmann, 
Leipzig, 1915i S. 274. *
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W inderhltzern: Gasperiode 210 bis 800 W E/m2 • st 
Windperiode 527 „ 2000 ,,

d a g e g e n  b e i  
D a m p fk e s se ln  m it 10 bzw. 50 leg Dampf/m2. st 

etwa 6-100 bzw. 32 000 W E/m2. st.

Diese Beispiele mogen zur Yerdcutlichuiig des 
talsachlichen Ycrlanfs der Yorgpige geniigen.

Der zweite grundsatzliche Irrtum bei Benutzung 
der Nusseltschen Ergebnisse besteht darin, daB 
man sie kritiklos auf anders geartete Falle iiber- 
triigt. Der Nusseltsche Versuch bestand im wesent- 
lichen darin, daB Warnie ans einem fast stromungs- 
losen Warmebeliiilter yon gleicher Fiillung (Satt- 
dampf)1) an ein yorbeiflieBendes Medium (Luft) ab- 
gegeben wird. Diese Tatsaclie darf man nicht iiber- 
sehen, und es ist falscli anzunehmen, der Warme- 
tibergang spiele sich ebenso ab, wenn der das Bohr 
umspiilende Dampf strome, die Luft dagegen, die 
■die Wannę aufnimmt, in Ruhe yerharre. Dieser 
Fehler ist aber bei dem Anwendungsbeispiel im 
Taschenbuch „Hutte“ 1911, Bd. I, S. 403, gemacht 
worden und in der gleichen Fassung in die neue 
Auflage von 1919, S. 383, iibergegangen. Die oben 
angestellten Ueberlegungen von der maBgebenden 
Rolle der Wiirmekapazitat yerhelfen uns auch hier 
zur Klarheit. Wenn die Luft Warme aufnehmen soli, 
so mufi sie eine entspreehende Kapazitat besitzen. 
Das. ist bei stromender Luft der Fali, weit weniger 
dagegen bei ruhender. Bei dem Beispiel der 
„Hiitte" wird die Umgebung des Dampfrohres bald 
mit Warme gesattigt sein und der Warmestrom 
danach viel langsamer flieBen. Mag der uberhitzte 
Dampf von 400& noch so groBe Geschwindigkeit be
sitzen, er yermag das Aufnahmevermogen der Luft 
nicht zu steigern, ebensowenig die Temperatur- 
spannung zu yergroBern, man befordere dagegen den 
Zuflufi frischer Luft, und sofort wird der Warme- 
ubergang lebhafter werden. Die yergroBerte Warme- 
kapazitat bewirkt, daB ein gewisses Temperatur- 
gefalle 'zwischen Dampf und Luft yorhanden bleibt 
oder yon selbst sich groBer oder kleiner einstellt, 
je nachdem die an der Heizfliiche yorbeistromenden 
Mengen groBer oder kleiner werden, und mit dem 
Temperaturgefalle steigt oder fallt der Wanne- 
iibergang.

Ein zweites Beispiel aus der Literatur beleuchtet 
den umgekehrten Fali. Bekanntlich hat bei den 
Dampfkesseln nach dem Bone-Schnabel-System die 
Auffullung der Heizrohre mit stiickigem, feuer- 
festem Materiał zu einer auffallenden Erhóhung der 
Verdampfungśleistungen je Flaeheneinheit gefuhrt. 
Zur Erklarung wird u. a. angefuhrt, die durch die 
Fiillung eingetretene Quersclmittsverminderung habe 
eine bedeutende Geschwindigkeitsyermelirung zur 
Folgę, und diese bewirke (wieder unter Berufung auf 
Nusselt) in der Hauptsache den besseren Warme- 
iibergang. Aus dieser Erwagung heraus wird vor- 
geschlagen, statt der kornigen Fullung einen besonders 
geformten feuerfesten Kern in die Heizrohre einzu-

Die ubergehende Warmo wird gedeckt aus. konden- 
sierendem Dampf, so daB ohne nennenswerten ZufluB 
die Temperatur immer die gleiche bleibt.

X X IV .„

legen, wodurch ilicht bloB Erhóhung der Heizgas- 
geschwindigkeit, sondern auch innigere Beriilirung 
yon Gas und Rohrwand und ein geringerer Stromungs- 
widerstand erzielt wurde. Nach Friiherem wissen 
wir, daB groBere Heizgasgeschwindigkeit nur dann 
eine etwas groBere Leistung zu bewirken yermag, 
weim sie auf yermehrten Brennstoffaufwand zuriick- 
zufuhren ist (gesteigerter Betrieb). Es muB dann der 
Wirkungsgrad sinken. Das Auffallende dieser Kessel- 
art ist aber gerade der iiberraschend hohe Wirkungs
grad und die niedrigen Abgastemperaturen. Wollen 
wir keine neuen Annahmen aufstellen, so bleibt nur 
iibrig anzunehmen, daB der Grund der Leistungs- 
steigerung in der vollkoinmeneren Verbrennung, den 
hoheren Temperaturen und ais Wichtigstem in der 
Ueberftihrung des Warineinhalts aus wenig stralden- 
den, gliihenden Gasen in stark strahlende, feste Kor- 
per beruht. Ohne daB eine Temperaturveranderung 
einzutreten braucht, ninunt durch diesen Vorgang so
fort die durch Strahlung ubergehende Warmemenge 
zu, wahrend die durch Leitung und Beriilirung ab- 
flieBende Menge walirscheinlich die gleiche wie vorher 
bleibt. Das Stralilungsgesetz enthalt ferner ais maB
gebenden Faktor die strahlende. Flachę, und diese 
ist bei stiickigem Materiał unzweifelhaft groBer ais 
bei geformten Steinen. Ebenso begiinstigt die inńige 
Beriilirung innerhalb einer kornigen Masse die Wiirme- 
abgabe des Gases an die Steine. Wie weit man in 
der Verringerung der gasberiihrten bzw. strahlenden 
Steinflache gelien darf, ist eine Frage, die allein der 
Versuch und die Erfahrung beantworten konnen. 
Beispielsweise ist sie bei dem nach dem Patent von 
Pfoser-Strack-Stuinm yorgenonmienen Einbau von 
starken Schamottekernen in die Flanmirohre eines 
Dampfkessels unbedingt zu klein, wie die liohen Ab
gastemperaturen von 452 bzw. 476° zeigen1). Zwar 
iiberwiegt noch der giinstige EinfluB der strahlenden 
Kernflache den schadigenden der erhohten Gas- 
geschwindigkeit, der Erfolg wurde aber noch augen- 
falliger sein, wenn man den Kern so umgestalten 
wurde, daB die Gasgescliwindigkeit gering bleibt, 
die strahlende Flachę dagegen moglichst groB wird.2)

Der giinstigste Fali wird, wie so haufig in der 
Teclmik, nicht auf seiten der Extreme liegen, die 
durch die kleinkornige Fullung der Heizrohre und 
den starken zylindrisclien Scliamottekern im groBen 

'Flammrohr dargestellt sind, sondern irgendwo da- 
zwischen.

Die Untersuchung der angefiihrten Beispiele be- 
weist, daB bei Gebrauch der Formeln fur den Warme- 
fluB Vorsicht und Ueberlegung geboten sind. Die 
Anwendungsmoglichkeit auf die praktisch wichtigen 
Fiille, z. B. Dampfkessel oder lnittentechnische 
Warmespeicher, halte ich allerdings fiir mehr ais 
problematisch. Es sei zugegeben, daB es auf Grund 
der Nusseltschen Versuche vielleicht gelingt, ahnliche 
Yorgange wie die von ihm untersuchten reclmerisch

1) Ygl. s t .  u. E. 1916, 2 . Marz, S. 220.
2) Es is t nicht ohne Eeiz, festzustellen, daB die den

Warmcubergang begunstigende Wirkung bei obigem
Patent, ebenso wie bei dem Schnellheizverfahren der
Cowper, gerade im Gegentcil, namlich der schadlichen
erhohten Geschwindigkeit, gesehen wird.
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im yoraus zu bestimmeri, sicherlich spielen diese 
aber eine untergeordnete Rolle. Bei Dampfkesseln 
und Warmespeichem sind die Yerhaltnisse so yer- 
wickelt, daB es mir aussichtslos erscheint, mit den 
heutigen Kenntnissen auf dieser Grundlage zu einer 
brauchbaren Bereclmung zu kommen. Das Yer- 
ąuicktsein von Warmeleitung und Strahlung, dereń 
Einzelbeitrage zur gesamten iibertragenen Warme 
in den Yerschiedenen Temperaturbereichen ganz ver- 
schieden sind, die wechselnde GroBe der Koeffizienten, 
die Schwierigkeit einer auch nur annahernd richtigen 
Bestimmung des mittleren Temperaturgefalles zwi
schen den warmetauschenden Mitteln1), alles das 
sind unubersteigliche Hindemisse.

Fiir den Dampfkesselbau sind m. E. die prak
tischen Erfahrungen vorlaufig eine solidere Grund
lage, und fiir die Berechnung Yon Warmespeichem 
und Winderhitzern bietet sich ein anderer Weg, der 
gangbarer und sicherer ist.

Bei den Apparaten, bei denen die Warmeaufnahme 
zeitlich getrennt von der Warmeabgabe vor sich geht, 
besteht die einfache Beziehung, daB die vom Stein
gewicht aufgenommene Warme inv stetigen Betriebe 
gleich der abgegebenen sein muB. Die abgegebene 
Warme ist gleich der Summę aus der yom Windę 
entfuhrten, W, und den Strahlungsverlusten, S. 
Bezeichnet G das Steingewicht des Warmespeichters, 
c die spezifische Wannę der Steine und A  tm den 
mittleren theoretischen Temperaturabfall aller Stein- 
lagen, so muBte sein:

G • c • A t  =  W +  S. (5)
Das wirksame Steingweicht, Gw, ist aber kleiner 

ais das vorhandene, daher der wirkiiche Temperatur
abfall an der Oberflaehe groBer ais der tlieoretische.

Man kann darum schreiben:

A tm =  ■ A t. (6)

*) Dio Bestimmung des Temperaturgefalles, z. B. bei 
Warmespeichem, allein aus den Anfangs- und Bndtempe- 
raturen von Stein und Gas ohne Zwischenwerte mittlerer 
Lagen muB ais ganz rohes, unzuverlassiges Yerfahren

Umschau.
Die hochlegierten Chromnickelstahle ais nlchtrostende 

Stahle.
Yersuche zur Darstellung von nichtrostenden Stah

len aus hochlegierten Chrom-Nickel-Legierungen wur
den von B. S t r a u f i  und E.  M a u r e r 1) im Jahre 1909 
begonnen und 1912 abgeschlossen. Bei dem Studium des 
Einflusses der yerschiedenen Eegierungsmetalle auf die 
W iderstandsfahigkeit des Eisens gegen Rost- und Saure- 
angmff machten sie die Beobaehtung, dafi ein monatclang 
der Laboratoriumsluft ausgesetztes Stiick 20prozentigen 
Chromstahls Yollig blank geblieben war. Die in kiinst- 
liehem Seewasser angestellten Yersuche bestatigen diesen 
Befund, wie aus Zahlentafel 1 hervoigeht, aus der auch 
die Ueberlegenheit der Chromstahle gegenuber gleieh- 
prozentigen Nickelstahlen ersichtlieh ist.

Eine erhebliehe Rostsicherheit war erst bei einem 
Stahl m it 19 o'o yorhanden. Die hochlegierten Chiom- 
stahle sind jedoeh selbst im yergiiteten Zustande nur

!) Kmppselie Monatshefte 1920, Aug., S. 129/46.

In Gleichung 5 eingesetzt, gibt das 
G - 0 ’ 7 j - At  =  W  +  S,

wobei A t den wahren, an der Steinoberflache meB- 
baren, mittleren Temperaturabfall aller Steinlagen 
und 7] den Ausnutzungsgrad (das wirksame Stein
gewicht) bezeiclmet. W und c sind bekannte GroBen,
S ist ohne żu grofign Fehler annahernd bekannt,
•/) nach einem yon mir angegebenen Yerfahren1) 
experimentell bestimmbar und A t  wahlbar je nach 
den Anforderungen, die man an den Warmespeicher 
stellen will. Somit ist G, das warmespeichemde 
Steingewicht, berechenbar.

Bisher fehlten Angaben iiber die GroBe von rt. 
Das wirksame Steingewicht hangt ab von der Um- 
steuerzeit, der spezifischen Leistung und dem Stein- 
format (Dicke). Je langer die Umsteuerperiode, 
um so groBer, je groBer die Leistung und Dicke des 
Steins, um so geringer ist es. Wahrend es bei Wind
erhitzern bis zu 85% und mehr betragt, sinkt es 
bei Siemens-Martin-Ofenkammem bis auf 50%. 
Diese Unterschiede sind beaclitenswert.

Zusam m enfassung.
Der EinfluB der Gas- bzw. Fliissigkeitsgeschwin- 

digkeit auf den Warmeiibergang wird untersucht 
und dabei festgestellt, daB es richtiger ist, an Stelle 
der Geschwindigkeit die Warmekapazitat einzn- 
fiihren. An yerschiedenen Literaturbeispielen werden 
bisherige Irrtiimer richtiggestellt. Die bekannten 
Formeln fur den Warmeiibergang durcli Leitung und 
Strahlung werden auf ihre Brauchbarkeit fiir die 
praktisch wichtige Dampfkessel- und Warmespeicher- 
berechnung gepriift.

Fiir letztere wird ein anderes Verfahren vor- 
gesehlagen, das das wirksame Steingewicht beriick- i 
sichtifft.
zuruokgewiesen werden, denn zwischen diesen Grenz- 
temperaturen sind sehr yerschiedene Arten des Temperatur- 
verlaufs denkbar.

łłiiheres in  der Dissertation „Zur Berechnung von 
Warmespeichem und W inderhitzern“ , m it Durchreehnung 
•yon Beispielen. Techn. Hoehschule Breslau 1920.

Zahlentafel 1.
IC u n stlich es S eew asser.

Relativer Yerlust, auf FluBeisen gieich 100 bezogen. 
Versuchsdauer 70 Tage.

c  , . Ki Cr
■lielatiycr
Yerlust

(FluBeisen

0,12 , —' ■ii 100
0,U7 0,00 0,32 so
0.10 S,89 0,02 70
0,23 26,25 — 40
0,13 — 5,9 30
0,3S — 9,S 30
0,49 — 19,0 15

wenig zali; so besaft z. B. der yorstehend erwahute 19- 
prożentige Chromstahl nach dem Abschrecken von 900° 
in Oel und Anlassen bei 650° die fiir einen Sonderstahl 
geringe Kerbziihigkeit' von 9,4 mkg/cm2 bei einer Kugel- 
druekharte von 225 gegenuber einer Kerbzahigkeit yon 
19,3 mkg/cm2 und einer Hiirte yon 248 eines in gleicher
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Weise thermisch behandelton Stahles m it 9,8 % Cr. Die 
Erzielung einer groBeren Zahigkeit wurdo duroh Nickcl- 
zusatz angestrebt. Zu dem Zwecko worden folgende 
zwei Stahle erschmolzan:

Zeichen 0
%

Cr
%

Ni
%

Si
%

Ma
%

0  4 . . . 0,21 10,0 1,75 0,07 0,13
C 5 . . . 0,30 20,1 5,0 0,08 0,11

Selbsthiirtner. Die ubliche Art, Selbsthartner weieh zu 
machen, besteht in einem Anlassen unterhalb des Kaleszenz- 
punktes, wodurch sich das martensitische Gefuge in ein 
osmonditisches umwandelt. Im vergiiteten Zustande, naoh 
dor ublichen Bohandlungsweiso 900° 0el/550 bis 700° 
Oel, ergab dieser Stahl dio in  Zahlentafel 2 angefulirten 
Werte, die m it denen eines Chromnickelstahles m it 3 bis
4 %  N i und 1,5 bis 2 % Cr ubereinstimmen.

Abbildung 2.
0,30 % C, 5,0 % Ni, 20,1 % Cr, 

roli gesebmiedet.

Abbiidong 1. X 300
O 4 : 0,21% O, 1,75 % Ni, 10,0% Cr, 
roh gesebmiedet oder 900° gegliiht.

Im rohgesohmiedeten Zustande hatte C 4 eine Harto 
von 393 und C 5 von 279. Die m it C 5 im geschmiedeten 
Zustande ausgefuhrto ZerreiBprobe lieferte eine Bruch
festigkeit von 80,3 kg/mm2 bei einer Dehnung von 7,3 %. 
DioC 4-Stange war m it einer Harto von 393 nicht bearbeit- 
bar. Di° durch Sohleifen hergestellte ZerreiBprobe ergab 
eino Bruchfestigkeit von 152 kg/mm2 und eine Dehnung 
von 5,3 %. Das Gefuge-der rohgesohmiedeten C 4-Stango 
war martensitisoh (Abb. 1); das Gefuge der C 5-Probo 
bestand aus Kornern m it ICarbide i v ago (Abb. das-

CS.
^ _____ j  Erwarm ung yon 20°bfsJ?20° /n ¥&ai/&
--------^  Abkuh(unĄ yon&20obfsSMo/n 7Sm/n

Zahlentafel 2,

[ Kerb- Hart* | ziihig- 
10/3000 keit 

jmkg/cm2

Ein-
scbnll-
rung

Bruch- Deh- 
grenze nung 

kg/mm3 j %

Strcck-
grenze
kg/mm*

handlung 
in Oel

900/550"
900/700°

_____ j  erw rn tu n g  yon 2 0 ° bis 1020° m 58 mm
I lM ? A b k u h lu n g  m r  W2 0 * b /sS M o m  7S m m  
Abschrecktemp. SOO° (n O/, An/ujśtemp.. 060°  m  O/.

Abbildung 4.
•Temperaturturve yon 04 mit 0,21% C, 1,75% Xi, 10,0% Cr.

Nach dem iu Abb. 5 wiedergegebenen Schaubild. 
das auf Grund oiner Untersuchung m it einer groBeren 
Anzahl von Chromniekelsfcahlen erhalten wurde, zerfallen 
die C-armen Chromniękelstahle in vier Gruppen:

cF rom nickelstahleT\O iaar a mm den w afern arert

\  X  Austenlfischę
-V -—: F ^ > L  i Gruppe.

^s^rnariens/- 
-------- f  Gruppe
.M a r ie r s ifis ^ ^ r  f
^irund troo sto - I i j—i .  
■fisLsorb/f/sche Gruppe—

Chrom 
Abbildnng 5.

Diagramm der CliomnickehUbie mit geringem C-Gehalt.
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Abblldnng 7.
O 4 : 0,21 % O, 1,75 % Ni, 10,0 % Cr. 

650 » geglllh.t.

Abbildung 6.
NO 24 : 0,34 % O, 8,1 % Ni, C,2 % Cr, 

roli gesckmledet.

Zahlentafel 3.
1. R o s tu n g  a n  dor Lu f t
(Versuehsdauer 30 Tago).

Gewlchfcs-
abnnhme

Flufieisen . . . .  100
9 % Nickelstahl . 70
25 % Nickelstahl . 11
V 1 M .......... 0,4
Y 2 A ..................... 0

2. K o rro s io n  in  See- 
w a sse r 

(Versuchsdauer 30 Tago).
Gewicbts-
abnahme

FluBeisen . . . .  100
9 % Nickelstahl . 79
25 %  Nickelstahl ., 55
V 1 M : ................  5,2
V 2 A ....................  0,6

Abblldnng 8. X  300
Reiner Austeaitstahl mit 0,40% O, 9,62% NI, 22,9% Or. 

Yergutct bei 1200° Oel.

3. In  S a lp c to rs a u re ,
10 % , k a l t

(Yersuchsdauer 14 Tage).
Gewichts-
^nbnahme

Flufioisen . . . .  1Q0
5 %  Nickelstahl . 97
25 %  Nickelstahl . 69
Y 2 A  . . . . . .  0

1. in  die ferrit-pcrlitische Gruppe;
2. in  dio martonsitischo und troosto-sorbitische Gruppe;
3. in die austenit-martensitische Gruppe;
4. in  die austenitische Gruppe.

C .4 gehort zur zweiten Gruppe, C 5 zur vierten 
Gruppe; deren Warinebehandlungen sind oben besprochen.

4. I n  S a lp e te r s a u re ,
50 % , k o eh en d

(Versuclisdauer 2 Stunden).
Gewichts-
abnahme

Flufieisen . . . .  100
5 % Nickelstahl . 98
25 % Nickelstahl . 103
V 2 A ................ .... 0

Die Stahle der d ritten  
Gruppe, sogenannte Ueber- 
gangsstahlo, kommen fur 
eine praktische Anwendung 
nicht in Betracht. Das 
Gefiige eines solchen Stahls 
is tin  Abb. 6 wiedergegeben.

Zu der martensitischen 
Gruppe gehort der im fol
genden angefuhrte Stahl

X ' j 3  

Abb. 10. 
Stablbronze.

Abbildung 11.
Teil eitus Schaufelkranzes von einer Dampfturbinc.
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V 1 51, zur austenitischen Gruppo der Stahl V2 A; die 
Festigkeitseigenschaften dieser beiden Stahle im vergii- 
te ten  Zustande sind folgende:

Streck- Bruch- 
Stahl Behandlung ^ „ 2,, festigkeit Debnong

kg/mm3 kg/mrał %
Y 1 M 900° 0el/650° Oel 60 80 15
V 2 A 1200° Oel 40 75 50

Das Kleingefugo is t in  den Abb. 7 und S wieder- 
gegeben.

Stahl V 1 JI eignefc sioh besonders fiir inochanisch 
stark  beanspruehte 5taschinenteiIo, Stahl V 2 A bositzt 
eine hcryorragondo Widerstandsfahigkeit gegen Korrosion. 
E r is t edler ais Kupfer. In  Beruhrung m it Kupfer wird 
dieses stark angegriffon, wahrend Stahl V2 A blank bleibt.

Wie sehr dieso hochlogierten Cliromnickolstahle die 
hochprozentigcn Nickolstahlc, doncn bisher unter den 
Stahllegiorungon dio groBto Widerstandsfahigkeit gegen- 
iiber dem Rostaugriff zugcschriebon wurde, hinsichtlich 
der Rostsieherheit sowie dor Widorstandsfaliigkeit gegen 
jedo A rt von Korrosion ubeit;effon, geht aus Zahlen
tafel 3 hervor.

Abb. 9 und 10 zoigen don Unterschied in dem Yer- 
halten zweier Ventilspiiidoln aus Stahlbronzo und aus 
nicht rostendem Chromnickelstahl V 2 A. Wahrend dio 
Spindel aus Stahlbronzo in 6 Monaton 10 mai nach- 
goarbcitet werden muBte, war dio Ventilspindelaus Chrom- 
nickclstahl V 2 A in 10 Monaton nur 6 mai geringfugig 
nachgeschliffen -worden.

Der Stahl V 1 51 fand Verwendung bei der H er
stellung von Turbincnschaufeln, wobei seine Eigenschaft 
ais niohtrostender Stahl deutlich hervortrat. So zeigt 
Abb. 11 den Abschnitt einer Turbinenschoibo, bei der 
einzelne Segmente abwechselnd aus Schaufeln von V 1 51- 
und 5 prozentigom Nickelstalil bestandon. Die Turbino 
war drei Jahre in Betrieb; nach dieser Zeit wurde sie 
auseinandorgenommon, und es zeigte sich, daB dieSchaufeln 
aus 5 prozentigem Nickelstalil infolgo Verrostung un- 
brauchbar geworden, wahrend dio Schaufeln aus V I 51- 
Stahl yollstandig unyerandert geblieben waren.

Dio Untersuchung fuhrte mithin zu dem Ergebnis, 
dafi durch Anwendung einfacher Warmebehandlungs- 
yerfahren zwei Gruppen von cpiatornarcn Chrom-Nickel- 
stahl-Legierungen fiir eine praktischo Yerwendung nutzbar 
gemacht wurden, dio neben yorzuglichen Festigkeits- 
eigenschaften in hohem Grado widerst mdsfahig gegen 
oxydierende Korrosion sind. E-

Bericht iiber die Tatigkeit des Materiałpriifungsamtes 
Berlin-Lichterfelde im Jahre 1919 (20).

(1. April 1919 bis 31. Miirz 1920.)
(SchluB Ton Seite 7G7.)
5 Ie ta llo g ra p h ie .

Im Bericlitsjahr wurden inohrore wissenschaftliche 
Untersuchungen zum AbschluB gebracht und 105 Antrage 
erlcdigt. Eerner wurden mehrere Ingenieuro und Studie- 
rende zu einem Praktikantenkursus yon je etwa 14 Tagen 
zur Erlernung der metallographisehen Arbsitsyorfahren 
zugelassen.

Dio Ergebnisse der abgeschiossenen wissensehaftlichen 
Untersuchungen sind in  nachfolgenden Yeroffentlichungen 
niedergelegt:

a) B au e r: U eb er den E influB  y o n  B la sen  in  
F e in b le c h e n  au f  den  R o s ta n g r if f . Jlitteilungen 
1919, S. 1.

b) B auer u n d  5 Ieck len b u rg : U eb e r d ie  E in 
wi r k u n g  r o n  T in te ri au f  m e ta ll is c h e s  E isen . 
5Iitteilungen 1919, S. 63 und 322.

ć) B a u e r: D er E influB  y o rse h ie d e n e r  V or-
b e h a n d lu n g  auf Gefiige u n d  E ig e n sc h a fte n  
k o h le n s to ffa rm e n  F luB eisens. 5Iitteiluńgon 1919,
S. 245.

Von den Untersuchungen ist folgendes herrorzu- 
heben:

1. 5Ichrfach wurden g e h iir to te  S tah lw a lzen  yon 
etwa 150 bis 250 mm Durchmesser, yon denen im Ballen

flacho Stucke abgesprungen waren, zur Untersuchung ein- 
gesandt. Die Untersuchungen erstreckten sich darauf, 
die Walzen und besonders dio Bruchstellen auf auBerlich 
eirkennbaro groboro Fehlstellcn oder sonstige auffalligo 
Ersehcinungcn, dio einen Anhalt zur Erklarung der An- 
bruehe geben konnten — z. B. mechanischo Verletzungen, 
dio auf.Uoberbaanspruchung schlieBen lassen, auf Harte- 
risso. hindeutonde Anlauffarben u. a. —, abzusuchen. 
Solehe Fehlstellen waren jedoch in  keinem Fallo erkenn 
bar. Zur Feststellung der Ursache der Anbriiche und 
insbesondere zur Feststellung, ob die Anbriiche auf 
5Iaterialfehler oder auf Hartcfehlęr zuruckzufuhren sind, 
is t eino motallographischo Untersuchung unerliiBlich. 
Hartefohler liegon boi Kolilonstoffstahl zweifelsfrei dann 
yor, wonn das Gefugo der harten Oborflachcnschicht rein  
martensitisch ist. In  diesem Falle wiire die Abschreekung 
bei zu hohon Temperaturen oder zu schroff orfolgt, wo
durch starko innero Spannungen entstehon, dio zu sofor- 
tigen oder spiiteren RiB- oder Bruchbildungen fiihren 
konnon.

Dio Wahl dor gunstigston Abschreckbedingungen ist 
bei solchon Walzen zweifellos ziemlich schwierig und er- 
fordert hinreichende Erfahrung. Voraussichtlich yermag 
die Gefugeprufung wichtigc Anhaltspunkto zur leichtercn 
Feststellung dieser Bedingungen zu bieten. Es is t deshalb 
don Erzeugern solcher Walzon dringend anzuraten, sich 
ihrer ais H ilfsmittel zu bedienen.

2. In yier Fallen jyaren B le c h a u s s c h n it te  aus 
gerissenen und cxplodierten Kesseln auf Ursache der 
Bruohe hin zu untersuchen.

a) Blech aus einem e x p lo d ie r te n  B a tte r ie k e s se l. 
Dor Bruch war wahrend des Betriebes auBerhalb dor 
Nietreihen aufgotreten. Die Bruchstelle zeigte ungewohn- 
lich weitgehonde Querschnittsverringerung und hohe 
Dehnung. Dio Kerbzahigkeit des 5Iaterials war selbst 
ziemlich naho am Brueh hoeh. Die Ferritkorner unm ittel
bar an dor Bruchstelle wiesen tro tz der weitgohenden 
Dehnung und Ouorschnittsyerringorung keine Spur von 
Streckung in der Zugrichtung auf. Dieses deutet darauf 
h in , daB dor Brueh wahrend ortlichen Ergluhens der 
Kesselwand eingetreten ist.

b) Blochausschnitt aus der U n te r tro m in e l e ines 
S to ilro h rk o sse ls . Der Bruch is t liings der Ucber- 
lappungsnaht erfolgt. Der durchschnittliehe Phosphor- 
gehalt des 51aterials betrug 0,08 % , er is t fiir Kessel- 
bleche ais recht hoch zu bezeichnen. In  unmittolbarer 
Nahe des Bruohes und der Nietlochor sowie auch zwischen 
don Nietlochern war das 5Iaterial hochgradig sprodo; in  
woiterer Entfernung vom Bruch war die • Kerbzahigkeit 
etwas gróBer. Das Materiał gonugto hinsichtlich seiner 
Festigkeit und Dehnung den „Allgemeinen polizcilichen 
Bestimmungen uber dio Anlegung yon Landdampfkcsseln**. 
Der Bruch war auf dio Bildung zahlroicher, nach A rt 
magnetischer Kraftlinien strahlenformig yon den Nict- 
lochern au3gohender und von einem Nietloch zum anderen 
bo^enformig ubergehender feiner Risso zuruckzufuhren. 
Die Risso waren ungewohnlich fein yerzweigt und folgten 
fast durchweg don Korngrenzen. Die Entstehungsursacho 
dieser feinen Risso is t nooh nicht endgultig aufgoklart. 
Untersuchungen hieriiber sind zurzeit im Gange.

c) Ausscnnitt aus einem  bei d e r amtlichen Wasser- 
druckprobe in  dcii letz ten  zwei 5Iantelschusson langs o iner 
Nietreihe gerissenen Z w e if la m m ro h rk e s s e l.  Das 
5Iateria lw aryerh iiltn ism aB igstarkgeseigert;derPhosp lio r-
gehalt war sehr hoch, er betrug 0,13% , der Schwefol- 
gehalt 0,05 % ; demgemaB -syar die K erbzahigkeit nur 
gering; am geringsten war sio in  unm ittolbarer Nahe des 
Bruohes und der Nietlochor. Festigkeit und Dehnung 
goniigten den polizeilichen Vorschriften. Auf dor inneren 
Blechoberflaohs gingen von den Nietloohwandungen 
mehrere feine Risse aus. Die RiB- und Bruchbildungen 
sind durch den hohen Phosphorgehalt und die dadurch 
bedingte goringo Kerbzahigkeit in hohem Grade begunstigt 
worden.

d) Blech aus einem bei der amtlichen Wasserdruck- 
probein.einer Langsnietreiho gerissenen E in fla m m ro h r-  
U n te rk e s se l. Festigkeit und Dehnung des Materials
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gcnugten doa allgemeinen polizoiłiohen Vbrgchrifton. Der 
Bruch war wie bei dera unter b beschriebenen Fali auf die 
Bildung zahlreicher, strahlenfórmig yon den Nietlochern 
ausgehender und b^gonformig yon oinem zum andern 
Nietloch ubergehender foiner Risso zuriickzufuhren. Das 
Materiał in uo.niittolba.rer Nahe des Bruchss und dor 
Nietłocher war in kohem Ma,Be sprode. In  weiterer E n t
fernung yon der Nietreihe w.ir dio Kerbziihigkeit de3 
Materialos hoch.

Don unter b und d bśąohriebsnon RiB- und Bruch- 
bildungen liegt offenbir dio gleiche Ursache zugrundo; 
bis zu oinem gewis3en Grade trifft dies auoh fur den untor c 
besehriebenen Fali zu. Zweifellos besteht zwischen der 
Matorialsprodigkeit in  den Niotreihen und dor Bildung 
der zahlreichen feinen Risse oin uraachlicher Zusammen- 
hang. Beide Erseheinungen sind offonbar erst wahrend des 
Kesselbetriebes entstanden.

3. Ais sehr nutzbringond hat sich dor rasche mikro- 
skopische Naohwois yon O b e rf la o h o n e n tk o h lu n g e n  
bei der Durchbildung oine? Yerfahrens zum Ausgluhen 
yon Stahldrahtringen in  einem Kohlensaure und Kohlen- 
oxyd enthaltenden Gasgemisoh orwiesen. Duroh Gluh- 
yorsucho und daran anschlicBende Gefugcprufung wurdo 
oine Gaszusammensetzung erm ittelt, dio weder entkohlend 
noch kohlend w irkt; auBerdem wurdo der EinfluB be
stim m ter Beimengungen zum Gasgoinisch, z. B. W asser
stoff und Wasserdampf, auf don Kohlenstoffgehalt der 
Oberflachcnschicht festgestellt.

4. Mehr ero zur Untersuchung eingosandte, geprufto 
Z erre iB sta .be  aus der Wange einer Kurbalwelle waren 
auf der Oberfliicho stark  k n i t te r ig ,  sie waren u. a. auch 
auf Ursache dieser Erseheinung hin zu untersuchen. Das 
Materiał enthielt 0,4 bis 0,5 %  Kohlenstoff, das Gefuge 
war ungewohnlich grób; dio Perlitkorner waren raoistens 
iiber % mm2 groB. Der F errit war netzartig angeordnet. 
Da dio Dehuung dos Ferrits groB, die des Perlits dagegen 
nur gering is t, so is t zu schlieBen, daB die Ursache des 
knitterigen Aussehens der Sta.be in dem ungewohnUch 
grobkristallinisehen, heterogenen Gjfugeaufbui und der 
dadurch bedingten ortlichen Versehiedenheit in  der' 
Dehnuner und Querschnittsverminderung begrundet liegt.

5. Zahlreiche Maschinen oder Konstruktionsteile, 
Schmiede- oder Formstucke, wie z. B. Ziindladungs- 
kapseln, gebrocheno Kurbelwellon, gerisseue Entluftor- 
kessel, Dichtung3ringe, Schraubenbolzen, Kupplungs- 
stucke, Beohorwerkslaschon, Yerschiedene Biugewerks- 
und Profileisen, gerisseno Kettengliedor, eino Eisenbahn- 
triebwagenachse, eine Kolbsnstango, eine gebrochene 
Konigstange u. a. waren auf U rsa c h e  der B ru ch e  hin 
zu untersuchen. In  yielen Fiillen lagen M ate ria lfeh lo r, 
vor, starkę Seigorungen, hoher Phosphorgehalt, grobe 
nichtmetallische Einschlusse u. a. In  einigen Fiillen 
jedoeh muBte das Materiał ais oinwandfrei bezeichnet 
werden. Die Bruche waren in  diesem Falle D a u e r - 
b ru o h e ,z . B. beiKjilbenstange,Triebwagenachse,Kurbel- 
wellen, Schraubenbolzen, Konigstange. Derartige Bruche 
deuten in dor Regel auf stark  ungleichmaBige Bean- 
spruchung des gefahrdeten Querschnitts hin. Infolge- 
dessen treton auch an aelchen Konstruktionsteilen, bei 
denen ungleichmaBige Beanspruchungen unyermeidlich 
sind, z. B. bei Wellen, Kurbslwollen, die meisten Dauer- 
brucho auf. Indes kommen auch Dauerbruche an Kon
struktionsteilen vor, fur die gleichmaBige Beanspruchung 
vorgesehen ist. So pfłegen z. B. Kolbenstangen an dor 
Uebergangsstelleyon KeiUochrundung zu KsiEochwandung 
zu brechen. In  solchen Fallen kann fehlerhaftes Einpassen 
des Konstruktionsteils odor seiner Verbindungsstucko bei 
der Montage ungleichmaBige Beanspruchung und dadurch 
den Bruch yerursacht haben. An einer genau an der
selben Stelle wie die ursprunglicke Stange gebrochenen 
Ersatzkolbenstango wurde z. B. festgestellt, daB die Keile 
in  hohem Grade fehlerhaft oingepaBt waren und einseitig 
getragen hatten.

6. Einige Falle von H a rte r iB b ild u n g e n  und eine 
Anfrage uber Absehrecktemperaturen geben Veraulassung, 
auoh an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daB die RiB- 
bildungen bei der Hartung yon Stahl meistens durch zu

schroffcs Abschrecken oder durch Abschrecken yon zu 
hohen Tomporaturen entstehen. Materialfehler brauchen 
nicht notwendigerweise yorzuliegen. Mitunter treten Risse 
oder Briiohe infolge yon boi der H artung entstandenen 
starken inneren Spannungen erst beim Gcbrauch des 
Werkzeugs, zuwoilen scheinbar ohne auBeren AnlaB auf. 
Die Wahl dor gunstigsten Abschreckbedingungen ist 
zweifellos, wonn auch die ungefahren Absehreektempe- 
raturon bekannt sind, in  yiolen Fallen schwierig und 
erfordert hinreichondo Erfahrung, da fiir die Abschreck- 
tom peratur yielfach, z. B. bei Verwendung von Was3er 
ais Abkuhlungsfliissigkeit, nur sehr onge Grenzen in Frage 
kommen. Es is t deshalb in schwiorigen Fallen zur Yer- 
meidung yon RiBbildungon oder zu starken Spannungen 
zu cmpfehlen, zunachst nur maBig zu harten, d. h. die ■ 
Ab3ohreokung unter den gewahlten Abkiihlungsbedingutj- 
gen boi den tieferen derin  Frage kommenden Temperaturen 
yorzunehmon und die Hartung bei ungenugonder Hiirte 
unter ontsprechender Erhohung der Abschrecktemperatur 
zu wicderholen.

A llgóm eino  C hem ie.
In der Abteilung fur allgemeine Chemie (wurtlen 

309 Antrage m it 469 Untersuchungen erledigt.
Zahlreiche Stahlproben, die ais Chromnickelstahl 

bezeichnet waren, wurden auf ihre chemische Zusammen
setzung gepriift. E in Zahnrad enthielt nur 0,14 % Nickel 
und 0,23 % Chrom; da. solche Mengen Nickel und Chrom 
in jedem gewohnlichon ■ Kohlenstoffstahl yorkommen, so 
mufite die Bezeichnung „Chromnickelstahl" fiir dieses 
Materiał ais nicht zutreffend bezeichnet werden.

Materiał yon Turbinensehaufeln erwies sich ais
5 prozentiger Nickelstahl; eine andere Probe enthielt
14,8 %  Chrom und 1,6 %  Nickel, eino dritte  Probe 18,8% 
Chrom und 5 %  Nickel. Die beiden letzteren Proben 
bereiteten bei der Analyse insofern Schwierigkeiten, ais 
s e durch Salptersaure kaum angegriffen wurden.

Eine Stahlprobe, die nur 5 % Wolfram enthielt, war 
zu begutachten, ob sie ais Schnelldrehstahl zu bezeichnen 
soi; da un ter dieser Bezeichnung in  der L iteratur im all
gemeinen nur die hoher legierten Wolframstahlsorten mit 
18 und mehr Prozent Wolfram yerstanden werden, muBte 
die Bezeichnung „Schnelldrehstahl" fur dio untersuchte 
Probe ais nicht zutreffend bezeichnet werden.

Yon den yorhandenen Normalstahlproben wurden 
zahlreiche Proben an Besteller abgegeben. Dio Anzahl 
dor Normalstahlproben wurde woiter ausgedehnt, so daB 
jetzt Proban m it yersehiedenen Kohlenstoff- und Mangan- 
gehalten sowie solche m it bestimmtem Phosphor-, Schwe- 
fel-, Nickel-, Chrom- und Wolframgehalt zur Verfugung 
stehen. Auch eine Chromnickclstahlprobe m it etwa 3 % 
Nickel und 0,7 %  Chrom konnte in die Reihe der vom 
Amt zu beziehenden Normalstahlproben aufgenommen 
werden.

O e lp ru f  ung.
In  der Abteilung fur Oołprufung wurden 369 Proben 

zu 242 Antragen untersucht.
T ee r u n d  T eero l. Ein Oel war daraufhin zu prufen, 

ob es Steinkohlenteerol m it 9 bis 10 000 Kalorien Heizwert 
oder Stcinkohlenteer darstelle. Das Materiał war sehr 
dickfliissig, schwarz, enthielt nach der Untersuchung 
Wasser und Ammoniak sowie betrachtliche Mengen aceton- 
unloslicher Teerharze, die beim Erwarmen m it konzen- 
trie rter Schwefelsaure in  wasscrlosliche Verbindungen 
uberfuhrbar waren. Hiernaeh lag nicht Teerol, sondern 
Teer vor. Der Heizwert botrug wegen des Wassergehaltes. 
nur 3400 Kalorien.

In  einem R echtsstreit war ein Gutachton daruber 
abzugeben, ob oin dunkles Mischinenol entsprechend den 
Kaufbedingungen „garantiert rein“ soi. Der Ausdruck 
„re in" kann eine doppelte Bedeutung haben, sowohl 
„gereinigt", d. h. frei yon naturłichen und zufalligen 
Verunreinigungen, ais auch „frei yon fremden Zusatzen". 
Das Oel erwies sich ais rein  im  letzteren Sinne, wenn 
es auch nicht oder nur wenig goreinigt, .also-ein asphalt- 
haltiges dunkles Mineralol (Ruckstandsol) war.

In  einem anderen R echtsstreit war zu begutachten, 
ob ein ais Treibol yerkauftes Teerol unter die Beschlag-
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nahmeverordnung yom 6. September 1916 falle, und oh es 
ais Schmierol yerwendet werden konne. Nioht alle Teer- 
ole fallen unter diese Yerordnung, sondern nur die zu 
Schmierzwccken brauohbaren. Daher fallen z. B. Treib- 
•olo nur dann unter dio genannte Verordnung,, wenn sie auoh 
ais Schmierol verwendbar sind.

D a.m pfzy lindero le . Ein stark fadenziehendes Oel 
enthielt auBer alkoholatherunloslichem Asphalt noch 
iiber 5 % m it Fullererde abseheidbare, sprode, dunkle 
Harze und war daher fur Dampfzylinderschmierung nicht 

.geeignet. Einige andere Zylinderole enthielten so viel 
beózinunloslichen Asphalt, daB ihre Yerwendung fur den 
Dampfzylinder nicht unbedonklieh ersehien.

M o to rzy lin d e ro le . Ein ais Motorenol bezeiehnetcs 
Oel crwies sieh ais sehr duckflussiges, dunkles Riick- 
standsol und war daher wohl fiir den Dampfzylinder, nicht 
aberfiirdenMofcorzylinder geeignet. EinanderesMotoren- 
-61 enthielt seifenartige Stoffe (hoher Aschengehalt) und 
emulgiertc m it Wassor, daher ersehien wegen der Gefahr 
<ler Ruckstandsbildung dio Verwendung fiir den Motor- 
zylinder nicht unhedenklich.

deber die ausgefuhrton wissensohaftliehen Untcr- 
-suchungen is t folgendes zu berichten:

Dioim yergangonen Jahro aufgefundenen Beziehungen 
■im chemisohen Verhalten der Asphalto und Kohlen zu- 
einander wurdon weiter yerfolgt. Alle beobachteten Aehn- 
lichkoiten sind auf analoge Bindung des Sauorstoffs 
zuruckzufuhren. Die in den Kohlen enthaltenon Sauer
stoff yerbindungen sind Furanharzo, bei den Asphalten 

‘liegt dor Sauerstoff ebonfalls in zykliseher Bindung vor. 
Das Verhalten von Braunkohle, Steinkohle und Anthrazit 
gegen Sohwefelsaure, Salpetersaure, Ohlorsulfonsauro und 
andere Reagenzien weist auf ahnlichen Aufbau hin und 
spricht zugunston dor Beroldingenschen TJmwandlungs- 
theorie. Der Reihe Torf, Braunkohle, Steinkohle, Anthrazit 
entsprieht dio Reihe Erdolharze, Asphaltene, Carbene, 
‘Carboide, welch lotztere sich samtlich vom Erdol ab- 
leiten. Ais Yorstufen der Kohlen sind die Huminsauren, 
der Asphalto die Polynaphthon- oder Asphaltogensauren 
anzusehen (Marcusson, Zeitschrift fur angewandte Chemio 
1919, S. 113).

W eiterer Aufklarung der Zusammensetzung des Stein- 
kohlentenrs diento die Erforschung des chemisohen Auf- 
Tjaus und der Bildungsweise der Teerharze; sio sind naeh 
den yorgenommonen Untersucliungon ais aromatische 
Asphalto zu bezeiehnen, welche sioh von den im Erdol 
vorkommonden Asphaltstoffen wesentlieh nur durch ihren 
■ungesattigten Charakter unterscheiden. Bezuglich ihrer 
Entstehung hat aioh ergeben, daB sie weder unmittelbare 
Bestandteile noch Zersetzungsprodukte der Kohlo sind, 
sie  entstehen yialmehr aus ungesattigtcn Teorkohlen- 
wasserstoffen duroh Oxydation wahrend des Schwel- 
prozesses. Ihre Bildung erfolgt somit analog der Bildung 
der eigentlichen Asphaltstoffe aus Erdol (Zeitschrift fur 
angewandte Chemie 1919, S. 385).

Deutsche Industrle-Normen.
Der Normenaussehufi der Deutschen Industrie ver- 

offentlicht in H eft 16 seiner „Mitteilungen“ (H eft 16 
der Zeitschrift „Der Betrieb") foigende Vorstandsvor- 
lagen:
DI-Norm 206 Handreibahlen, unverstellbar.
DI-Norm 207 Handreibahlen, nachstellbar.
DI-Norm 208 Masehinen-Reibahlen m it Morsekegel, un- 

yerstellbar.
DI-Norm 209 Masehinen-Reibahlen mit Morsekegel, mit 

aufgesehraubten Messern.
DI-Norm 210 Maschinen - Reihahlen m it Morsekegel, 

nachstellbar. .
DI-Norm 211 Grundreibahlen mit Morsekegel, nach

stellbar.
D I-N orm .212 Masehinen-Reibahlen m it Zylinderschaft. 
DI-rNorm 213 Masehinen-Reibahlen mit Zylinderschaft 

und Vierkant, unyerstollbar.
DI-Norm 211 Masehinen-Reibahlen mit Zylinderschaft 

und Yierkant, mit aufgeschraubtenMessern.

DI-Norm 215 Masehinen-Reibahlen mit Zylinderschaft 
und Yierkant, nachstellbar.

DI-Norm 216 Grundreibahlen mit Zylinderschaft und 
Vicrkant, nachstellbar.

DI-Norm 217 Aufsteckhalter mit Morsekegel fiir Rcib- 
ahlen und Senker.

DI-Norm 218 Aufsteckhalter mit Zylinderschaft und 
Vierkant fiir Reibahlen und Senker. 

DI-Norm 219 Aufsteck-Reibahlen, unrerstellbar. 
DI-Norm 220 Aufsteck-Reibahlen mit aufgesehraubten 

Messern.
DI-Norm 221 Aufsteck-Grundroibahlen, nachstellbar. 
DI-Norm 222 Aufsteck-Senker.

Es handelt sich bei den Vorstandsvorlagen um die 
Fassung der Blatter, wie sie dem Vorstand zur Genehmi- 
gung unterbreitet werden.

Aus Fachyereinen.
Yerein deutscher Maschinenbau-Anstalten.

Der Vcrein deutscher Maschinenbau-Anstalten hielt 
am 8. Juni 1921 in Berlin seine diesjahrige H a u p t -  
y e r ś a mml u n g  ab. In  seiner Eroffnungsansprache wie? 
der 1. Vorsitzende des Voreins, Geh. Kommerzienrat 
Sr.-Sng. c. h. E. t o n  B o r s i g ,  Tegel, auf die Not- 
wendigkeit hin, unter dem Druck des Fricdensvertrages, 
der unserer Ausfuhr Fcsseln anlegt, die Ausfuhr hoch- 
wertiger Erzeugnisse zu steigern. Im Bereich des Ma- 
scliinenbaues ist die Ausfuhruberwachung noch unent- 
behrlich. Der paritiitisch zusammongesetzte Aufien- 
handolsausschufi der AuBenliandelsstelle fur don Ma- 
sehinenbau hat sich mehrfaeh daliin ausgesproehen, daB 
er mit Riicksicht auf die fiir don Maschinonbau sehr 
giinstigen Wirkungen der Preieiiberwachung einom Ąb- 
bau der Ausfuhruberwaeliung nieht zustimmon konne.

Aus dem alsdann von dem Geschaftsfuhrer Sipl.-Sng. 
Fr. F  r o 1 i c h erstatteten

Jahresberieht iiber die Vereinstatlgkeit
ist zunachst hervorzuhoben, daB sich der Mitglicderstand 
im Jahre 1920 abermals gehoben hat. Ende Mai 1921 
waren dem Verein 944 Einzelfirmen und 40 Zweigwerke 
mit iiber 550 000 Beschiiftigten angeschlossen. Der Be
richt erwahnt sodann, daB der Veroin ais Faehgruppe 
„Maschinenbau“ dcm Reiehsverbande der deutschen In 
dustrie angehort und daB seine zurzeit 132 Fachverbande 
korpcrschaftliehe Mitglieder des Reichsverbandcs sind. 
Im Berichtsjahro wurdo die A r b e i t s g e i n e i n -  
s o h a f t  f i i r  d e n  M a s c h i n e n b a u  ins Leben ge- 
rufen, fur die Hauptarbeitsgebiete wurden 13 Vorstands- 
ausschiisse gebildet. Auf zahlreichen Gebieten hat der 
Yerein, z. T. zusammen m it anderen groBen Verbanden, 
sich betatigt, um die Wirkungen des F  r i e d e n s v e r -  
t  r  a g  e s abzusehwaohen und deutschen Rcehtsanspriichen 
nach Moglichkeit Geltung zu yerschaffen. Bei Lieferun- 
gen des Maschinenbaues fiir die W i e d e r a u f b s u -  
a r b e i t e n  in  Belgien und Frankreieli ist neuerdings 
die Abgabe unmittelharer, der naehtraglichen Prufung 
durch den Reichskommissar unterliegonder Angebote der 
deutschen Lieferfirmen an die geschadigten Firmen zu- 
gelassen. In  Deutschland hat sich die V e r s o r g u  n g  
m i t  E i s e n ,  dessen.Preise mangels Nachfrage standig 
gesunken sind, giinstiger gestaltet.

AUgemeine L i e f e r b e d i n g u n g e n  suchen die 
geschaftlichen Belange der Lieferfirmen gegenuber den 
Abnehmern zu siohern. Gemeinsame Lieferbedingungen 
des Maschinenbaues und der Elektrotechnik, die ge- 
gebenenfalls fur weitere Verhandlungen mit anderen In 
dustrien die Grundlago bilden wurden, efcehen vor dem 
AbśchluB. Den Verein besehaftigten zahlreiche Rechta- 
fragen, insbesondere solehe des gewerbliehen Rechts- 
schutzes, ferner die wichtige, in einer Denksehnft be- 
arbeitete Frage der S e l b s t k o s t e n b e r e c h n u n g  
im Maschinenbau und der B i l a n z a u f s t e l l u n g ,  
weiterhin Fragen des technischen Ausbildungswesens und 
gemeinsam m it dem Yerein deutscher Ingenieure tech-
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niseh-wissensehaftliche Arbeiten nnd dio B i l d u n g  
e i n o a  w i s s e n s c h a f t l i e h e n  A u s s c h u s s e s  
f i i r  d e n  M a s c h i n e n b a u .

Im  Hinbliek auf die lebenswichtige Bedeutung der 
A u s f u h r  hat der Verein m it den Fachvorbandf5- 
gruppen Vorschlage zum neuen deutsehen Zolltarif aus- 
gearbeitet nnd in der Sehweiz, in Schweden und der 
Tsehecho-Slowakei unmittelbar Fiihlung m it den am 
Aufienhandel in  Mascliinen in den betreffenden Liindera 
beteiligton Kreisen genommen. Wie grofi das Ausfuhr- 
bediirfnis ist, geht daraus hervor, dafi bei der AuBen- 
handelsstello fiir den Maschinenbau seit Oktober 1920 
monatlich rd. 20 000 Auftrage eingelaufen sind. In  meh- 
reren Fallen hat der Verein nachdriicklich Einspruch da
gegen erhoben, dafi ohne Anhoren der Industrie im W irt- 
schaftSTorkehr m it anderen Staaten aus rein politischen 
Griinden MaBnahmen ergriffen werden, die die deutsche 
Industrie auf das schwerste schadigen. Der Gescluifts- 
bericht gibt zum Sehlusse der Zurersicht Ausdruck, dafi 
jede Ausnutzung wirtschaftlieher Vorteile auf Kosten 
der Fachgenossen im besetzten Gebiet vermieden wird.

Im  AnsehluB an  werbende W orte dos Vorsitzenden 
des Stifterverbandes der N o t g e m e i n s e h a f t  d e r  
d e u t s e h e n  W i s s e n s e h a f t  C. F.  S i e m e n s  
nahm  die Versammlung eine E n t s c h l i e B u n g  an,  
die auf  die D r i n g l i e h k e i t  d e r  B e s c h a f f u n g  
g r o f i e r o r  G e l d m i t t o l f i i r d i e  W i e d e r a u f -  
r i c h t u n g  u n d  E r h a l t u n g  d e r  d e u t s e h e n  
W i s s e n s e h a f t  hinweist.

Am 7. Juni fand in Berlin die Vertretervcrsammlung 
der F  a c h  v e r  b a  n d e statt. Generaldirektor Sr.-Jjng.
e. h. W. R e u t e r  berichtete iiber die von ih r emp- 
fohlenen MaBnahmen zur Ausgestaltung der Aufgabon 
und der Organisation der Fachverbande.

Der geschaftliehe Teil der Tagesordnung sehlofi mit 
der Wiederwahl der ausscheidenden Vorstandsmitgliedeiy 
und der Wahl der Geschaftsfiihrcr des Vereins SJipr.-gng. 
F  r  o 1 i c h und Dr. jur. T e t e n s  zu gcschaftsfiihrenden 
Vorstandsmitgliedern.

Die Nachmittagsitzung wurde oingeleitet dureh eine 
Bodo des 1. Vorsitzenden Gdi. Kommerzienrats SDr.-Sng. 
E- v. B o r s i g ,  der etwa folgendes ausfiihrte: Der 
deutsche Maschinenbau beschaftigt gegenwartig etwa 
700 000 Arbeiter; seine Ausfuhr im Jahre 1920 hat 
nach amtlichen Angaben rd. 6 Milliarden Jib betragen. 
Seit Beginn des jotzigen Kalenderjahres hat der Auf- 
tragsbestand abgenommen und die W i r t s c h a f t s 
l a g e  d e r  M a s c h i n e n i n d u s t r i o  s i e h  v e r -  
s c li l e e h t e r t .  Der Versuch, die ubernommenen 
\Viedergutmachungs-Verpflichtungen zu erfiillen, mufi 
unbedingt gemacht werden. Dabei muB der Maschinen
bau durch Ausfuhr seiner hoehwertigcn Erzeugnisse die 
aktive Handelsbilanz scliaffen helfen, dereń Uebersehiisse 
zur Erfullung der Yerpflichtungen notwendig sind. Die 
Gesichtspunkte im W i r t s e h a f t s p r o g r a m m  d e r  
R e i c h  s r e g i e r u n g ,  dafi nur Qualitatsleistungen 
unsere Ausfuhr sichern konnon und dafi die landwirt- 
schaftliche Erzeugung gesteigert werden mufi, finden die 
toIIo Zustimmung der Maschinenindustrio. Weitere E  r -  
f o r d e r n i s s e  d e r  n a c h  s t e n  Z u k u n f f  sind: 
Hobung des Absatzes zweeks Verminderung der Arbeits- 
losigkeit, Heranziehung aller Arbeitskriiftc zu gewinn- 
bringender wirtschaftlieher Tatigkeit, vorbildliches W ir- 
ken der fUhrenden Manner des Wirtschaftslebens durch 
werktatiges Schaffen und gesteigerto Anteilnahme am 
offentlichen Leben. Der Vorsitzendc sehlofi m it der Ver- 
sicherung, daB der deutsche Maschinenbau, erfullt von 
Dankbarkeit fiir die unerschutterlieho Treue der Deut- 
schen in  den besetzten Gebieten und in  Oberschlesien, 
seine Pflicht ais deutsches Glied im' deutsehen Volks- 
und Wirtschaftskorper stets voll orfiillcn werde.

In  der sich an den Vortrag ansehliefienden A u s -  
s p r a c h e  i i b e r  d i o  W i r k u n g e n  d e r  G e -  
w a l t m a f i n a h m e n  d e r  E n t e n t e  a u f  d e n  
M a s c h i n e n b a u  i m  b e s e t z t e n  G e b i e t  wurde 
von zahlreichcn Vertrctorn der Masdńnenindustrio im 
besetzten Gebiet iibereinstimmend festgestellt, dafi die

allgemeine Wirtschaftslage sich weiter durchgreifend 
verschlechtert hat und dafi die Wirkungen des Emser 
Bewilligungsverfahrens auf die Dauer unweigerlich zu 
einer Liihmung des gesamten deutsehen Wirtschaftslebens 
fiihren mussen. Unter diesen Umstiindea weTdon Besteller 
und Lieferer dos unbesetzton Gebietes bei ihrem Ge- 
schiiftsverkohr m it rheinischen Firmen borueksichtigen 
mussen, daB sich auf dieso der Druck der Sanktionon. 
in  erster Reihe iiufiert. Nachdem durch dio Annahine 
des Ultimatums jeder AnlaB zu Sanktionon fortgcfallen 
ist, mufi die deutsche Maschinenindustrie die s o - 
f o r t i g e  A u f h o b u n g  a l l e r  v e r h a n g t e n  
Z w a n g s m a f i n a h m o n  orwarton.

Nach Sehlufi der Verliandlungen vereinto ein ge- 
moinsames Mahl dio Teilnehmer und beselilofi die dies- 
jahrige IIauptversammlung.

Patentbericht.
D eutsche Patentanm eldungen.1)

30. Mai 1921.
Iii. la ,  Gr. 25, M 69 942. Schaumschwimmver- 

fahren zur Aufbereitung von Erzen. Minerals Separation 
Limited, London.

KI. 18a, Gr. 16, T  24 014. Zwciriiumiger Wind
erhitzer. Desiderius Turk, Bloekhaus, Post Reinśfeld, 
Bez. Trier.

KI. 31 c, Gr. 8, F  47 395. Formkasten. Feinstahl- 
werke Traisen Leobersdorf A.-G. vorm. Fisdier, Traisen,. 
Nied.-Oesterreich.

KI. 81 e, Gr. 21, C 30 007. Ortsfester Wagonkipper. 
®r.>Sng. Ludwig' Caemmerer, Sterkrade, Rhld.

KI. 81 e, Gr. 24, K  70 246. Querfordervorrichtung- 
fiir Walzstiibe u. dgl. Gustav Kroder, Braunschweig,. 
Gottingstr. 18.

2. Juni 1921.
KI. la , Gr. 25, M 69 948. Schaumsdiwimmverfahren. 

und Vorriclitung zur Aufbereitung von Erzen. Minerals. 
Separation Limited, London.

KI. la ,  Gr. 30, G 51 431. Yerfahren zur Aufberei
tung oxydischer Eisen- und Manganerze oder solehe Erze 
enthaltender Sehliimme, Triiben. Ottilie Góhl, Char
lottenburg, Berlinor Str. 55.

KI. 7f, Gr. 1, N  19117. Anstollvorrichtung fiir  
Scheibenraderwalzwerke. K arl Ncuhaus, Diisseldorf- 
Oberkassel, Tcutonenstr. 14.

KI. 12e, Gr. 2, S 49 076. Vorfahren zur Reinigung 
der Elektroden von elektrischen Reinigungsanlagen. 
Siemens-Schuekertwerke, G. m. b. H., Siemensstadt b. 
Berlin.

KI. 19 a, Gr. 14, C 28 728. Einteilige, federndo- 
Schienenklemme. The P. • & M. Company, Chicago. 
V. St. v. A.

KI. 21h, G r. 7, A 34 218. Elektrischer Gliiliofen 
fiir H artę- und sonstige motallurgischo Zwecke; Zus. 
z. Anm. A 31 882. Allgemeine Elektricitats-Gesdlschaft,. 
Berlin.

ICl. 21 h, Gr. 11, A 33 831. Selbsttiitigo Elektroden- 
fiihrung fiir elektrische Lichtbogenofon m it schwenkbaren 
Elektroden. Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin..

Kl. 31 b, Gr. 1, N  18 550. Formniaschine m it elek- 
tromagnetiseher Vorriclitung zur Trennung von Modeli, 
und Gufifonn. William Henry Nidiolls, Brooklyn, V. St. 
v. A.

6. Juni 1921.
KI. 7f, Gr. 1, A 26 422. Verfahren zur Herstellung; 

von Zahnriidern. Harold K apier Anderson, Cleveland,. 
Ohio, V. St. v. A.

KI. 12e, Gr. 2, K  70 828. Anordnung der Spriih- 
clektroden fiir elektrische Gasreiniger. Sipl.-Jjtig. Paul. 
Kirehhoff, Hannover, M ilitarstr. 19.

J) Die Aumeldungen liegen von dem angegebenenTage- 
an wahrend zwoier Monatc' fiir jedermann zur Einsicht und. 
Einsprueherhebung im Patentamte zu B e r l i n  aus.
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Kl. 18a, Gr. 4, J t  70 584. Vorrichtung zum Ab- 
stechcn von Hochofen. H. S. & C. Miflmahl, Dusseldorf.

Kl. 18o, Gr. 10, S 51 981. Tiefofen mit an einer 
Langsseite angebautcn Regenerativkammern. Friedrich 
Siemens, Berlin, Sehiffbaucrdamm 16.

Kl. 20c, Gr. 16, K 71 206. Muldenkippcr. Fried. 
Krupp Akt.-Ges., Esscn-Rulir.

Kl. 37 b, Gr. 3, D 37 355. Starrer Ilangewcrksbinder 
fiir Briicken, Hallen o. dgl. Deutsch-Luxcmburgischo 
Bergwerks- und Iiiitten-A.-G., Dortmund.

Kl. 49e, Gr. 8, E  25 984. Presse, insbesondere fiir 
Kiimpelzwecko o. dgl. Werkzeugmascliine. Eulenbcrg, 
Moenting & Co. m. b. II., Schlcbusch-Manfort b. Koln.

D eutsche Gebrauchsmustereintragungen.
30. Mai 1921.

Kl. 7 a, Nr. 779 115. Vorrichtung zum Heben und 
Senken der Oberwalzo bei Walzwerken. Fried. Krupp 
Akt.-Ges. Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

Kl. 18a, Nr. 779 585. Gichtverschluił fiir Schacht- 
und ahnliche Oefen. Hasper Eisen- und Stahlwerk, 
Haspe i. W.

Kl. 24 a, Nr. 779 343. Einrichtung zum Vorwarmen 
der L uft bei Flammrohrkesselfeuerung. Adler &Hentzen, 
Koswig i. S.

K l. 31 b, Nr. 779 181. Formmaschine. Gustav Emil 
Potzsclie, Leipzig-Grofizschocher, Kirchstr. 20.

Kl. 31 e, Nr. 779 094. Giefimasohine. Ilans Grofi- 
mann, Hongg b. Ziirich.

6. Juni 1921.
KI. Ib , Nr. 780 239. Magnetiścher Trommel- 

scheider mit um feststehende, einander zugekehrte Ma- 
gnetpole kreisender, unmagnetischer Trommel. Fritz 
Wolf, Magdeburg, Breiteweg 229 a.

Kl. 7 a,- Nr. 779 750. Kaltwalzmascliine. Friedrich 
Boecker Ph’s Solin & Paul Terpe, Hohenlimburg i. W.

Kl. 7 a, Nr. 780 487. Walzwerk zum Herst-ellen yon 
Eisenbahn- und Rillensehienen. 50r.«Siig. Johann Puppe, 
Witkowitz, Mahren.

Kl. 31 c, Nr. 779 825. Modelldiibel mit ausweclisel- 
barem Zapfen. Otto Bornemann, Berlin-Tegel, Bahnhof- 
straCe 17.

Kl. 31 c, Nr. 779 873. Formkasten mit an einer 
Schmalwand angeordneten EinguBoffnungen. Bossclmann
& Co., Milspo i. W.

Kl. 31 c, Nr. 780 411, 780 418 und 780 419. Giefi- 
fonn fiir Griffc an Alumimumgesehirrćn. Aluminium- 
werk Liidenscheid Karl Feldhaus, Liidenscheid.

Kl. 35b, Nr. 780 009. Kranbauwalzprofil mit 
Kransehieno. Theodor Freund, Duisburg, Schreiber- 
strafio 22, u. Adolf Weirauch, Duisburg - Meidericlr, 
Augustastr. 11.

Kl. 37b, Nr. 780 091. Eisenarmierter Betontriiger 
in Schienenprofil. Robert Hermann Kern, Plauen- 
Chrieschwitz.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 18 b, Nr. 326723, yom 11. Marz 1916. R om - 

b ach e r H iitte n w e rk o  in  K o b le n z , Je g o r  I s r a e l  
B ro n n  in  C h a r lo t te n b u rg  u n d  W ilhelm  Schem - 
ma n n  in  K o rc h h o rd e  b. D o rtm u n d . Verfaliren der 
Desoxydation beim Tlmnasverjahren zur Herstellung von 
Flupeisen und Stahl.

Ais Desoxydationsmittel fur FluBeisen und Stahl 
soli beim Thomasverfahren Thomasroheisen dienen, das 
dem im Konyerter gefrisohten und dann entschlackten 
Eisenbad zugesetzt wird. Um hierbeiuberflussigen Kolilcn- 
stoff und in das Bad ubergegangenen Phosphor zu be- 
soitigen, wird nach beendeter Desoxydation noch einige 

‘ Sekuńden lang gefriseht. Es cmpfiehlt sich, das im Kon
yerter gefrisehte und entschlackt-e Eisenbad m it mangan- 
reichem Thomasroheisen zu desoxydieren, wodurch der 
etwaige nachtraglicho Ferromanganzuśatz entbehrlich 
wird.

Statistisches.
Die Kohlenforderung des Deutschen Reiches in den Monaten Januar bis April 1921.

Die vom Statistischen Reichsamt angestellten Ermittlungen1) ergaben fiir den Monat A p r i l  sowie fur 
die Monate Januar bis April 1921, verglichen mit dem Vorjahre und dem Jahre 1913, folgende iorderungs- 
bzw. Erzeugungsziffern:

April Januar bis April

■ ; ■ •;
ObęrberganUsbczirk Stein

ie hien

t

Braun-
kohlen

t

Koks

t

PreB- 
kohlen aus 

Stcin- 
kohlen 

t

PreB- 
kohlen aus 

Braun- 
kohlen 

t

Stein-
kohlen

t

Braun-
kohłen

t

Koks

t

PreB- 
koblen aus 

Stein- 
kohlen 

t

PreB- 
kohlen aus 

Braun- 
kohlen 

t

Dortmund . . . . .  
Breslau-Oberachlesicn .

„ -Nledersclilesien 
Bonn (ohne Saargeb.) 
Clausthal . . . . ; 
Halle...........................

7 048 533

399 740 
480 218 
39 155 
2 950

189

474 017 
2 934 538 

152 939 
4 915 895

1 906 567

77 754 
126 282 

3 391

36^219

6 348 
13 308
7 467

87 799 
659 320 

9 632 
15 608 975

30 842 187 
8 308 529 
1 578 343 
1 951189 

161 033 
14 592

1 374 
4 744 

1 849116 
11 119 307 

647 442 
19 089 324

7 551 008 
700 228 
306 882 
556 548 
18 511

1417 906 
72 387 
27198 
48414 
30 976 
1799

315 787 
2 492 647 

36 220 
4 732 875

Insgesamt^Preufien 
ohne Saargebiet 1921 

Preu&en ohne Saargebiet
1920 ......................

Bayern ohne Pfalz 1921 
„ ohne Pfalz 1920 

Sachsen 1921 . . . .
„ ‘ 1920 . . . .  

Uebrlges Deutscbl. 1921

8 570 59G

9 639 615
4 714
6 687 

395 762 
350 039 
14 233

8 477 578
7 2Ś5 496

218 707 
198 272 
710 485 
613 217 
96G469

2 113 994

1 750 955

16 604 
12 346 
19 340

395 342 

• 315 433

323 

a) 62 520

2 317 726

1618 838 
15 937 
11067 

202 216 
139 715 
258 996

, 42 855 873

39 246 631 
28 281 
24 019 

1521 622 
1 388 654 

56 494

33 011 307

27 594 944 
912198 
719 483 

2 736 772
2 479 19*
3 699 279

9 133 177

7391817

62 885 
46 836 
68 923

1 598 680 

1209 279

323 
107 

») 236 842

7 577 529

5 886 382 
50 066 
35114 

707 868 
514 801 
937 535

Insgesamt Deutsches 
Reicb obne Saargebiet 
und Pfalz . . 1921 

Deutsches Reich, ohne 
Saargebiet und Pfalz
1920 .......................

Deutsches Reich Iiber- 
haupt 1913 . . . .  

Deutsches Reich ohne 
ElsaB - Lothringen, 
SAargebiet und Pfaiz 
1913 . . . . . .

8 985 305

10 01 i  162 

15 821 001"'

14 231363

10 373 239

8 899 736 

7 258 044

7 258 014

2 149 938

1 775 448

2 058 455

2 516 193

458 191

367 403 

501286

501 286

2 794 875

1975 641 

1818192

1818 192

44 462 270

40 714 703 

63 379 455

57 392 072

40 359 556

33 927 600 

28 176 021

28 176 021

9 264 985

7 488 258 

10 660 315

10 076 618

1 835 845

1427 083 

1 937 511

j
! 1 837811

9 272 998

7221935 

6 866 452

6 866 452

') Reichsanzeiger 1921, 31. Mai, Nr. 124.
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Die Saarkohlenforderung im Marz 1921.
Nach der Statistik der franzosischen Bergwerks- 

verwaltung betrug die K o h l e n f o r d e r u n g  dos 
Saargebietes im M i i r z  1921 insgesamt 647 808 t 
gegen 671276 t i m E e b r u a r  dieses Jahres. Davon ent- 
fallen auf dio staatlichen Gruben 631 911 (Februar: 
656 272) t  und auf die Grubo F r a n k e n h o l z  15 897 
(15 001) t. Von der Kohlenforderung wurden 65 932 
(65 734) t  in den eigenen Gruben verbraueht, 15 463 
(18513) t  an die Bergarbeiter geliefert, 18219 (21229) t 
den Kokereien und 2 211  (1895) t  den Brikettfabriken 
zugefiihrt und 463 032 (513 838) t* zum Verkauf und 
Ycrsand gebracht. Die H a l d e n b e s t i i n d e  ver- 
mehrten sich um 83 651 (50 067) t. Insgesamt waren 
329 813 (246 162) t  Kohle und 1132 (1062) t  Koks auf 
Halde gesturzt. In  don eigenen angegliederten Be- 
trieben wurden im Miirz d. J . 13 883 (13 098) t  K o k s  
und 4278 (3065) t  B r i k e t t s  hergestellt. Die B e - 
l c g s c h a f t  betrug einschlieOlieh der Beamten 74 283 
(74 016) Mann.

Die Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten.
Der Niedergang am amerikanischen Eisen- und 

Stahlmarkt hatte eine starkę Yerringerung der Roheisen
erzeugung zur Folgę. Die Lcistungen der Koks- und 
Authrazithochof en. der Vereinigten Staaten gingen im 
Monat A p r i l  1921 um 409 240 t  oder. rd. 25°% zu- 
riick und fielen damit auf den niedrigsten Stand seit 
Juni 1908, wo 1 109 605 t  oder arbeitstaglich 36 986 t

1313 131* 1315 131S 1377 yg ig  7313 ^5g g  7̂ 7
Abbildnng !. Dnrchschnlttliche tHgliche Roheiseaerzenguns
und Dnrchschnittspreise fttr Eoheisen in den Tereinigten 

Staaten seit dem .łnhre’ 1913').

hergestellt wurden. Yon 436 vorhandenen Hochofen 
waren im Berichtsmonat nur noch 96 unter Feuer. Im 
einzelnen stellte sich die Erzeugung, yerglichen m it dem 
Yormonat, wie fo lg i2):

a  1 - MSrz April
t  t 

1 620 3843) 12111441 . Gesamterzeugung . . . .  
darunter Ferromangan und
Spicgeleisen.............................  38 027
Arbeitstagliche Erzeugung 52 2703)

2 . Anteil der Stahlwerksgc-
eellscbaften . . . . . . 1 339 4003)
Arbeitstagliche Erzeugung 43 2063)

3. Zahl der Hochofen . . . 436
davon im Feuer . . . .  103
Die Entwicklung der durchschnittliehen taglichen 

Roheisenerzeugung sowie ,der Roheisenpreise seit dem 
Jahre 1913 ist aus obenstehender Abbildnng 1 er- 
sichtlich.

-1) Ir . Age 1921, 5. Mai, S. 1195.
2) Ir . Tr. Rev. 1921, 5. Mai, S. 1227.
3) Berichtigte Zahl.

28 428' 
40 371

996396 
33 213 

436 
96

WirtschaftUche Rundschau.
Die Herabsetzung des HUttenzeehen - Kohlen- 

kontingents. — Die durch die Kohlonlieferungen an 
den Feindbund, den Fortfall der Ueberschichten im 
Ruhrbezirk und insbesondere .duroh das Ausbleiben aller 
Sendungen aus Obersehlesien immer s c h w i e r i g e r  
w er  d e n  do  S t  ei  n k o h  1 e n l a g o  zsyang den Reichs- 
kohlenkommissar, das den Huttenzeohen zustehende 
B r e n n s t o f f k o n t i n g e n t  u m  10 P r o z e n t  h e r a b -  
z u s o t  z e n. Allein duroh den Ausfall dor Sendungen 
aus Obersehlesien wird die iibliche, dom deutschen Markt 
zur Vorfiigung stehendo Kohlenmenge um arbeitstaglich 
45 000 bis 50 000 t  gekiirzt.

Ver!angerung der Draht-Konveniion. — In der 
am 10. Juni in Hagen abgehaltenen Mitgliedcryersamm- 
lung der Draht-Konvention 1916 wurde nach dem Be- 
sehlufi des Gesehaftsausschusses die Konvention bis zum
31. Juli 1921 verl;ingert. Besehliisse iiber Preisfest- 
setzung wurden nicht gefafit.

Zur Frage der „S a 11 k t  i o 11 c n“ wurde von dor 
Mitgliederversammlung einstimmig folgende E n t -  
s c h l i e f i u n g  gcfaCt:

Die sofortige Aufliebung der „Sanktionen" mufi 
mit aller Entschicdenheit veriangt worden. Dic weitere 
Beibehaltung der neuen Zollgrenze, die hiiufigen iiber- 
aus einschneidenden \  erkehrssperren, die Tatsache, dafi 
oft woehenlang auf Ertoilung yon Aus- und Einfuhr- 
genehmigungen gewarfet werden mufi, fiihren zur Still- 
legung der \Y erke und zur Arbeitslosigkeit, kurz, zum 
Ruin von Industrie und Handel,

Die schadigende Wirkung der Hochstpreiser- 
maBigung fttr Thomasphosphatmebl aur die Wettbe- 
werbsfahigkeit der deutschen Industrie. — Im Deutschen 
Reiehsanzoiger vom 30. Mai 1921 wird eino Verordnung 
iiber kunstliche Dungemittel des Reichsministers fiir E r- 
niihrung und Landwirtseliaft veroffentlicht, durch die 
m it Wirkung vom 1 . Juni 1921 die Hochstpreise fiir 
Thomasphosphatmehl um 50 Pf. fiir das kg o/0 zitronen- 
saureloslicher Phosphorsiiure ermaCigt werden. Diese 
ErmaBigung soli aber n i cli i den beziehenden Land- 
wirten zugute kommen, sondern yon den Erzeugerwerken 
in die A u s g l e i e h s k a s s e  der Regierung m e h r  
abgefiihrt- werden.

Bisher betrugen die Verkaufspreise fiir Thomas- 
mehl 5 fur das kg 0/0. Von diesem Preise mufiten die 
Erzeugerwerke 85 Pf. in die Ausgleiehskasse der Re
gierung abfiihren, erhielten also fiir sich nur 4,15 JL  
Nach der neueren Verordnung bleibt der Kaufpreis ron
5 M  bestehen. Der Erlospreis fu r die Erzeuger er- 
inafiigt sioh aber auf 3,65 Ą  wahrend 1,35 J i der Aus- 
gleichskasse zuzufiihren sind. Die Mehrzahlung in die 
Ausgleiehskasse betragt bei einer Ware von 16o/0 zi- 
tronensaureloslicher Phosphorsiiure 80 J t  f. d. t  Ware. 
Um diesen Betrag ermiifiigt sieh also fiir die Erzeuger 
der Erlospreis.

Die Verordnnng ist vom Minister ohne weitero Prii- 
fung der in Frage kommenden Verhaltnisse erlassen. 
Durch eine ganz einseitige Verordnung d e r ' Regierung 
mit H ilfe der Zwangswirtsehaft werden den Erzeuger
werken Betriige gekiirzt, dio fiir die meisten Werke 
viele Miliionen jahrlich ausmachen. Dabei haben die 
Landwirto keinen unmittelbaren Yorteil durch eine Preis- 
ermalMgung. Sie sollen aber angeblioh den Nutzen da
durch haben, dafi mit H ilfe der Ausgleiehskasse ver- 
mehrto Mengen Thomasmehl aus dem A u s l a n d e  ein- 
gefiihrt werden. Die Werke im Auslande, von denen 
das Thomasmehl bezogen werden soli, sind in erster 
Linie die jetzt in F r a n k r e i c h  liegenden Lothringer 
Werke. Diese Werke haben vor dem Kriege ihr Thomas
mehl ausschliefilich nach Deutschland abgesetzt. In  
Frankreich besteht eine sć> geringe Nachfrage nach 
Thomasmehl, dafi die innerhalb der fruheren Grenze 
von Frankreich gelegenen Eisenwerke ihre Erzeugung 
an Thomasschlacken nicht in Frankreich absetzen konn
ten, sondern fiir den groCten Teil ihrer Erzeugung auf 
d e n  A b s a t z  n a e h  D e u t s c h l a n d  angewiesen

!) Reichs-Gesetzblatt 1921, 7. Juni, S. 729/30.
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-waren. Jotzt kauft nun die deutsche Regierung von den 
■franzosischen Werken die- Ware, mit der sie in Frank- 
reich nicht zu bleiben wissen, und bezahlt ihnen dafiir 
Preise, die noch Siber den Einkaufspreisen der deutschen 
Lnndwirte liegen. Die franzosischen. Werke, die natiir- 
licli nichts in eine Ausgleichskasse abzufiihren brauchen, 
■erhalten also einen erheblieh hoheren Verkaufspreis fiir 
ihr Thomasmehl ais dio deutschen Werke. Dieser hohere 
Erlospreis fiir Thomasmehl starkt die franzosischen 
Werke in ihrer Wettbewerbsfahigkeit auf dem Welt- 
marlcte gegen die deutschen Werke, die schon aus ver- 
scliiedenen Griinden gegen dic belgischen nnd fran- 
zdslsehen Wettbewcrbswerke sehr ungiinstig gestellt sind.

Es ist ein unhaltbarer Zustand, dafi der Regierung 
durch die bestehende Zwangswirtschaft die Moglichkeit 
zu so verfehlten Mafinahmon, -welche d ic . Belange der

- deutschen Industrie auf das schwerste Bchiidigen, ge- 
■geben ist.

MaBnahmen zur Fórderung der Eisenausfuhr in Bel-
^gien. — Gleichwie von den franzosischen Eisenbahnen 
Mafinahmon zur Erleichterung dor Eisenausfuhr in Aus- 
sicht genommen sind1), hat auch dio belgische Staats- 
bahnverwaltung zum gleichen Zwecke Tarifermiifiigungen 
cingefiihrt. Sie hat am 1. Miirz d. J. Ausnahmetarife 
zugunsten der belgisclien Eisenindustrie in Kraft- gesetzt. 
Diese bezweeken die erhohte Wettbewerbsfahigkeit der 
einheimisehen Industrie. Die Spezialtarife 9 und 13 fiir 
■Gesamteisenladungen von 20 t  gelten fiir den Versand 
ab Erzeugung3station auf den^Streeken nach Briissel, 
Antwerpen, Lowen, Gent, Briiggc und Zoebriigge. Die- 
selbe Vergiinstigung tr if f t fiir Eisenerzeugnisse, die 
durch Schiff ins Ausland befordert werden, zu. Ein 
ISondertarif ist eingefiihrt fiir Erze in Mengen von 
rd. 60 t  jeglicher Herkunft, die in Belgien zur Ver- 
hiittung kommen. Ferner ist fiir Kokssendungen jeg
licher H erkunft bei mindeśtons 60 t  ebenfalls ein Ahs- 
nahmetarif geschaffen.’ Aus diesen Bestimmungen geht 
hervor, dafi die Sondortarife, z. B. bei Erzen, nicht 
nur fiir von der belgisclien Eisenindustrie aus Luxem- 
burg, sondern auch aus Frankreieh und vom See- 
•wege lier zur Ausfuhr kommenden Erzen wirken und 
echliefilich audi noeh bei der Koksversorgung. der bel- 

/gisehen Eisenindustrie. Der Zweck der belgisclien Re- 
•gierung ist somit klar, die belgische Eisenindustrie bei 
der . Ausfuhr merklich wettbewerbsfiihiger zu gestalten.

In  nachfolgender auf Grund der belgisclien Binnen- 
tarife aufgestellten Uebersicht soli ein Ueberblick dar
uber gegeben werden, welche Ermafiigungen die bel
gische Eisenindustrie fiir die Einfuhr von Rohstoffen 
und die Ausfuhr von Erzeugnissen durch die neuen 
T arife erhalt. Diese sind so bedeutend, dafi man sich 
nicht ohne grofite Besorgnis damit befassen kann.
A u s z u g  a u s  d e n  A u s n a h m e t a r i f e n  d e r  
b e l g  i s e h e n  S t a a t s e i s e n b a h n e n ,  g i i l t i g  

a b  1. M ii r  z 1921.
F i i r  d i e  T o n n e  i n  F r a n k e n .

A. T. 9. Eisenwaren und Walzeisen in bedeckten Wagen 
b e l g i s c h e n  U r s p r u n g s  zur Ausfuhr iiber See 

iiber belgische Seehafen.
Nonnalsatze des belgischen

Binnentarifs. SUtze des A. T. 9
km ' bis 28.2*21. ab 1. 3. 21.
50 . . . . 15,00 7,50

100 . . .  . 24,00 18,75
150 ................  28,50 21.00
200 . . .  . 31,50 22,50

A. T. 13. Walzeisen in offenen Wagen und Halbzeug 
b e l g i s c h e n  U r s p r u n g s  zur Ausfuhr uber Sec 

iiber belgische Seehafen.
Normals&tze des belg.

Blnnentarifs
bis 28.2. 2 1 .

km Walzeisen Halbzeug
50 . . . 7,50 7,50 5,25

100 . . . 18,75 11,25 9,00
150 . . . 21,00 12,50 10,25
20,0 . . . 22,50 13,75 11,50

i )  St. u E. 1921, 26. Mai, S. 742.

A. T. 25. Erze von beliebiger Herkunft fiir belgische 
Hochofen.

Normalpatze des belg.

km
Binnentarlfa 
bis 28. 2. SI.

. . 7,50

Siitze. d o  A. T. 25 
ab 1. 3. 21.

50 . . 3,13 ,
100 . . . . 11,25 5,63
150 . . . . 12,50 6,88
200 . . . . 13,75 8,13

A. T. 31. Koks und Koksabfiille von beliebiger Herkunft 
fiir belgische Hiittenwerko.

Normalsatze des belg.
Binłientarlfs Siitze des A.

km bis 28. 2. 21. ab 1 3. 21.
50 . . . . 7.50 6,25

100 . . ’. . 11,25 10.00
150 - . . . . 12,50 11,25
200 . . . . .13,75 12,50

Siitze des A. T. 13' 
ab 1. 3. 21.

Aus der franzosischen Eisenindustrie. — Die Lage 
der franzosischen Eisen- und Stahlindustrie, wie iiberhaupt 
dic der gesamten franzosischen Yolkswirtscliaft scheint 
sich allmahlich zu bessern1). So wird aus der R o h -  
e i s e n i n d u s t r i e  und den Hochofenunternehmungeii 
eine nicht unbetrachtliche Abnahme der Yorrate ge- 
meldet. Wahrend auf Grund der waclisenden Nachfrage 
bereits einige Unternehmungeń zu einer Erhohung der 
Preise geschritten sind, haben andere sich noch nicht ent- 
schliefien konnen, von ihren bisherigen Preisen abzu- 
gehen. Die Hauptursaelie dafiir diirfte in dem luxem- 
burgisclien Wettbewerb liegen, der den Preis fiir Roh
eisen auf 240 F r. festgesetzt hat, pin Preis, der noch 
weit unter dem der franzosischen Erzeugnisse Iiegfc. Da
gegen ist der englische Wettbewerb nicht mehr zu fiirch- 
ten, zumal da das Kontor, das noch iiber umfangreiche 
Vorrate verfiigt, iiber die amtlichen Preise hinaus Zu- 
gestandnisse gemacht hat. Die augenblicklichen Preise 
fiir cnglisches Hiimatit belaufen sich auf 420 bis 450 Fr.
— In  den grofien S ta lilw e rk e n  halt man noch immer 
mit der Erzeugung stark zuriick, da die Lager nur sehr 
schwer zu raumen sind. Soweit Kiiufe abgeschlossen 
worden,.betragen die Preise durchsehnittlich 42 F r. je 
100 kg. F iir Trager ist vor kurzem der Grundpreis 
von 550 Fr. auf 475 F r. je t  herabgesetzt worden. Man 
hofft, dafi damit die Bautatigkeit eine bedeutende For- 
derung erfahren wird. Das diirfte allerdings nicht iibor 
die allgemeinen Schwierigkeiten hinwegtauschen, die da
durch noch verstarkt werden, dafi die Verwaltung der 
ehemaligen Kampfzone noch iiber sehr bedeutende Lager 
verfiigt, die sie zu 30 F r. je 100 kg abgibt. Am Eisen- 
bahnbaumarkt sind die Bestellungen in den letzten Tagen 
erheblieh zuruckgegangen. Vor allem scheinen die Piane 
und Hoffnungen, die man hinsiehtlich des Wiedcrauf- 
baues gefafit hatte, aus geldlichen Griinden erheblieh 
verfriiht zu sein. Der Preis fiir franzosischen Koks be
trag t 146 F r. je t, diirfte aber nooh weiter herabgesetzt 
werden, da bereits we3tfalischer Koks zu 139 F r. ange- 
boten wurde. In  den S ta h lg ie f ie re ie n  macht sich der 
fremde Wettbewerb sehr stark bemerkbar, so dafi die 
Preise fiir Gufistiicke ungefiihr auf 1.50 F r. je  100 kg 
gesunken sind. In  der Frage der Liquidierung der 
Eiscnabfalle erwartot man gespannt die Mafinahmon der 
franzosischen Regierung: die diesbezugliche Verordnung 
hat zwar bereits die Zustimmung de? franzosischen H an- 
delsministers erhalten, mufi aber noch vom Finanz- 
minister genehmigt werden.

Der neue vorIaufige Zolltarlf in Spanien. — Die
spanische Regierung hatte auf Grund einer Kgl. Yer
ordnung vom 26. November 1920. die Zollsatze fiir etwa 
150 Ziffern des geltenden spanischen Zolltarifs rom 
20. Marz 1906 m it Wirkung vom 1. Dezember 1920 an 
betrachtlich heraufgesetzt. Aufierdem wurde von der 
spanischen Regierung ein Ausschufi mit der Ausarbei- 
tung eines yollstandig neuen Zolltarifs beauftragt. Da 
indessen bis heute die Vorarbeiten dieses Ausschusses 
fiir den neuen Zolltarlf noch nicht abgeschlossen sind, 
ist eine Kgl. Spanische Verordnung vom 17. Mai 1921,

i )  Ygl. L ’Usine 1921, 28. Mai, Beilage.
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2$r.
i • : " / ' V- ‘ '• c? Zollsatze

Nr. i ^  1 cj Zollsatze
, der 
Po?.

GegenstSnde a bis-
herig.
Tarif

neuer
Tarif

der
Pos.

Gegenstande ! a1 Cj 
i ^

bis-
herig.
Tarif

neuer
Tarif

1 • I Łg | Peset Peset. 1 kg Peset. Peset.
Zweite G ru p p e : | 82 Ketten und Kupplungen aus Eisen

E isen  und S ta h l u n r e r a r b e i t e t . und Stahl, dereń Glieder Iiber 10 mm 
einschl. dick s in d ............................ U - 22.—54 GuBeisen in B lo c k e n ....................... ! 1,40 4,— 83 Ketten aus Eisen und Stahl, auch ver-

55 Stahl in Masseln und Klumpen und nickelt,dereń Glieder von 2 bis 10 mm
rohes Eisen in Klumpen . . . . j 3,25 8,13 ausschl. dick sind............................ 20,— 40,—56 Eisen und Stahl in unbrauchbar ge- 81 Schwellen, Yerbindungsstangen, Unter-

57
wordenen Gegenstanden . . . . 1,— 0,10 lagsplatten, Yerbindungsstiicke, Rol-

dgl. in Eisenbahnschienen im Ge
wichte von 25 kg und dariiber fUr

leri und sonstige Teile fiir das Gleis- 
lager von Eisenb&hnen und StraBen

58
das laufende Meter ....................... 4,20 9,24 bahnen, einschl. der Bahnen nach

1 dgl., im Gewichto von weniger ais
85

dcm System „Decauville“ und dergl. 7,— 14,—
] 25 kg f. d. laufende Meter, sowie Weichen aus Eiaen und Stahl, und ihre

59
Kehlschieiien fiir StraBenbahnen . 5,60 12,88 86

einzelnen T eile ........................... 13,— 26,—
Eisen und Stahl in Stangen von be- 

liebigem Querschnitt, unpoliert,
Drchscheiben, Umladewagen, Signal- 

apparate und sonstige dergl. Gegen
60

auch galvanisiert oder rerzinnt 6,40 20,— 87
stande ..................................... 12,— 24,—

Eisen und Stahl in Blechen, iiber Rohren aus Eisen oder Stahl, ge
61

5 mm d i c k ..................................... 7,20 21,— schmiedet, gezogen oder einfaeh ge
dgl. von 1 bis 5 mm dick . . . . 8,— 23,— dreht, bis 45 mm im Durchmesser 13,— 30,—62 Eisen in Blechen unter 1 mm dick . 9.— 26.— 88 dgl. von einschl. 45 mm und dariiber

63 Eisen in Blechen, geglattet, gepreflt, 89
im D urchm esser....................... : 16,— 40,-

galranisiert, mit Blei Uberzogen, Teile aus Eisen oder Stahl zum Zu-
durchlocht, mit Einschnitten, ge- sammenfligen der rorstehend ge
wellt oder sonstwie bearbeitet, aber 90

nannten R o h r e n .......................  . 25,— 50,—
keine fertigen Waren, sowie in po- Gestelle ausEisen und Stahl fUr Tender,

64
lierten S t a n g e n ............................ 10,30 29,— Personen- und GUterwagen, FUsser,

Eisen und Stahl in Blechen, verzinnt, 
einschl. Welflblech, aber keine fer

Schornsteine,Wasserbehaiter,Kessel, 
sofern sie nicht. fiir Maschinen be-

65
tigen Waren..................................... 14,— 25,— stimmt sind, und dergl. Gegenstande

Reifenbleche ausEiseft und Stahl Ton 91
aus Eisen- und Stahlblech genietet 12,50 25,—

1 bis 3 mm einschl. dick und bis Eisen-und Stahlteile ingroBenStiicken,
66 160 mm b r e i t .................. ....  . . 9 _ 27,— die aus Stangen oder ans durch

dgl., sowie die federnden, nicht mit 
anderen Stoffen uberzogen, unter 
1 nun dick . . . . . . . . . 33,—

Nietnagel und Schrauben aneinander 
befestigten Stangen und Blechen zu- 
sammengesetzt sind, sowie dgl.

D ritte Gruppe :
unvernietet, gelocht und nach MaB
geschnittPn fiir BrUcken, Baugerliste

W aren aus E isen , G uB eisen 
und Stahl.. ■§ 92

oder andere Bauten, sov/ie die ge- 
nieteten Rohren .

Laufe fiir Handfeuerwaffen, dereń Ein-
t o
’ 8 17’“ 30,—

A. W aren aus GuBeisen. fahr erlaubt ist, jedoch nicht aus
67 Rohren aus GuBeisen, Uber 10 mm dick 5,— 15,— 

21,—
93 dem Groben gearbeitet . . . . . 75,— 100,—

68 RShren aus Eisen und Stahl, bis 10 mm 
einschl. dick ............................ .... 7,—,

Teile, geschmiedet oder gepreBt, iiber 
100 kg schwer, zu jedweder Bestim

69 dgl. galvanisiert . . . . . . . . 8,— 24,— mung. und die gewesenen Teile,
70 Teile zum ZusammenfUgen der vor- 

stehend genannten Rohren . . . 8,50 25,50
gedreht, adjustiert oder poliert, mit 
Ausnahme der Maschinenteile, poliert

71 Saulen aus GuBeisen . . . . r . . 4,— 16,— oder nicht, und der Gegenstande, ;
72 Alle sonstigen aus Eisen und Śtahl die unter anderen Tarifnummem j

17,—
22,—

30,—
36,—gegossenen Gegenstande, weder ab- 

gedreht, adjustiert noch poliert, im 94
besonders aufgefiitirt smd 

dgl. bis 100 kg einschl. schwer usw. |
Gewichte von mehr ais 100 kg . . 10,— 20,— C. D ra h t und D ra h t w aren .

73

74

dgl. im Gewichte von mehr ais 25 kg 
bis einschl. 100 kg . , . . . . 

dgl. im Gewichte von mehr ais 1 kg 
bis einschl. 25 kg . . . . . 

dgl. im Gewicht von weniger ais 
einschl. 1 kg . .' . . . . . .

12,— 

1(1 —
24, ,— 

32,— 

40,—

95 Draht aus Eisen oder Stahl, ron 5 mm 
einschl. Dicke und dariiber, von be- 
liebigero Querschnitt, weder poliert

75
20,— 96

noch mit anderen Metallen liberzogen 
dgl. poliert oder mit anderen Metallen,

•7,— 25,-

ausgenommen Gold oder Silber, Uber
B. T eile , g e sc h m ied e t und zogen .......................................... ' 10 ,- 30,-

g e p r e B t. 97 dgl. von 1 bis einschl. 5 mm dick, auch
76 Achsen, gerade, weder gedreht, ad

justiert noch poliert, fUr Wagen 98

poliert oder mit anderen Metallen, 
auBer Gold oder Silber, Uberzogen 

dgl. unter 1 .mm d ic k .......................
11,—
15,—

33,—
38,—

77
aller Art . . . .................. . . 7,— 21,— 99 Kabel aus Eisen- oder Stahldraht, auchdgl. gedreht, adjustiert oder poliert 8,— 24,— in Yerbindung mit and. Materialien 21,— 45,-78

79
Knie- und Kurbelachsen...................
Biider aus Eisen und Stahl, im Gewichte

IG,— 48,— 100 Stacheldraht, Federn oder Sprung
federn aus Eisen- oder Stahldraht, 
sowie die Spiral- oder Sprungfedern 
fUr Mtfbel, veibunden mit Haken

von mehr ais 100 kg, fUr Lokomo
tiyen, Peraonen- und Eisenbahn- 
gUtcrwagen sowie fUr StraBenbąhn- 14,40 35,—

101 Gitterwerk, Geflecht und Gewebe ausWagen, auf ihren Achsen montiert Eisen- oder Stahldraht, Uber 1 mm
80

oder nicht .....................................
Andere Biider, Blockrollen aus Eisen 

und Stahl sowie die Bestandteile
13,— 26,—

102
dick, sowie die Spiralfedern fUr 
Mobel, Yerbundenmitsolchem Draht 

Gewebe • aus Eisen- oder Stahldraht
22,70 40,-

81
yon Radern und Blockrollen . . 

Federn, Puffer und Sprungfedern, so
weit sie nicht aus Draht sindi fUr

18,— 36,— bis 1 mm einschl. dick, sofern dergl. 
Gewebe nicht mehr ais 40 Drahte 
auf 1 acni haben . . . . . . .  1 so.— 50,—Wagen aller A r b ................................ 11.— 33,— 103 dgl. mit mehr ais 40 Drahten auf 1 qcm j 90,— | 137,-

veroffentlicht in der „Gazeta de 3Iadrid“ vom 19. Mai 
1921, ergangen, derzufolge vom 21. Mai 1921 an ein 
neuer vorlaufiger Zolltarif gilt, der so lange in Wirk- 
samkeifc bleiben soli, bis der von der Generalkommission 
fiir die Zoile auszuarbeitende endgultige Zolltarif in 
K raft treten kann.

Der neue vorubergehende Zolltarif vom 17. Mai 
1921 unterscheidet einen Tarif I  und einen Tarif I I ,  
je nachdem er Staaten gegeniiber zur Anwendung 
kommt, mit denen ein Vertragsverhaltnis besteht oder

nieht. G e g e n u b e r D e u t s c h l a n d k a m e d e m -  
n a c h  a u f  G r u n d  e i n e s  H a n d e l s a b k o m -  
m e n s  m i t  S p a n i e  n v o n  1899, d a s  z u l e t z t  
1907 b i s  a u f  w e i t e r e s  y e r l a n g e r t  u n d  
s e i t d e m  n i c h t  g e k i i n d i g t  w o r d e n  i s t r 
d e r  T a r i f  II ,  a l s o  d e r  g u n s t i g e r e  T a r i f ,  
z u r  A n w e n d u n g .  Die Zollsatze des neuen Tarifs 
sind im Vergleich zu den Siitzen des Zolltarifs • von- 
1906 bedeutend erhoht; zum Teil betragen sie das Dop- 
pelte, einige aber aueh mehr, andere weniger. Dahin-
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gegen sind die Zollsiitze des Tarifs I I  de3 neuen Zoll- 
tarifs bei den dureh die Verordnuug vom 26. Novem- 
ber 1920 heraufgesetzten Ziffern im Vergleieh zu diesor 
Erhóhung zum Teil dieselbon geblieben, zum Teil aber 
.auch wasentlich erniedrigt worden.

Die nouen Zollerhohungen gemafi der Verordnung 
vom 17. Mai 1921 finden keine Anwendung auf solche 
Waren der Vertragsstaaten, die m it einem direkten 
Konossement oder einem Eisonbalinfrachtbrief oder einer 
yon spańischen IConsuln beglaubigteu Besoheinigung ver- 
■sehen sind und ihren Herstellungsort im Auslande bis 
zum Tage des Inkrafttretens des neuen Zolltarifs ver- 
lassen haben. Ebensowenig finden - die Zollerhohungen 
Anwendung auf Waren im Zustando der Abfertigung 
und auf solche, die im Depot ruhen und innerhalb einer 
E rist von sieben Tagen von dem Tage des Inkraft
tretens des Zolltarifs an fur den Yorbraueh bestimmt 
•werden. F ur Eisen und Stahl sind die aus yorstehender" 
Listę ersiehtlichen Veranderungen eingetrcten.

Eisenwerk Kraft, Aktien-Gesellschalt, Berlin. —
Die bekannten Folgeerseheinungen des unglucklichen 
Kriegsausganges hielten auch wahrend des Geschiifts- 
jahres 1920 an. Insbesondere wurden die Betriebe des 
Unternehmens dureh Brennstoffmangel ungiinstig bcein- 
flufit. Da sowold in Kratzwieck ais aucli in Duisburg 
fast nur auslandisehe Erze verarbeitet wurden, erfuhren 
•die Selbstkosten bei.der ungunstigon Valuta eine wesent- 
liehe Erhóhung. Es war jedoch moglieli, die erhohten 
■Gestehungskosten dureli entsprechende Steigerung der 
Preise fiir dio Fertigerzougnisse wettzumnchen. Zur 
Regelung der Yalutaschulden yerkaufte die Gesellschaft 
ihren Grubenbesitz in Sehweden. Gegen Ende des

Jahres 1920 bot sich Golegenheit, ein Drittel des 
friiheren Grubenbesitzes zuriickzucrworben, wovon das 

. Unternehmen Gebrauch machte, um sieh wieder einen 
Teil der Erzvorriite zu sichorn. Aus dem Verkaufs- 
gewinn wird den Aktionaren eino Entsehadigung von 
250 Jb je Aktie gegeben. Dio Erfcragsreehnung ist aus 
nachsteliender Zusammenstellung ersiehtlicli:

in JC 1917' 1918 1919 1920

Aktienkapital . . 22 500 000 22 500 000 22 500 000 22 500 000
Anleihen . . . . 12 000 000 11 500 000 11 000 000 10 500 000

Yortrag: . . . . 205173 •330468 398 580 65 697
Betrlebsgewinn . . 
R ohgew inn  e i n -

10 786 371 7 336 203 10 661472 32 708 345

schl. Y ortrag: . 11 081 544 7 666 671 11 060052 32 774 042
Allgem. Unkosten . 1611416 2 135 656 3 450306 11 814 368
Zinsen . . . . .  
Abschreibungen au£

292 249 593750 1 952 555 4 558 358

Kuraverluste usw. 
Aufgeld fiir ausge- 

loate Schuldver-

566 286 1116 428

schreibungen . . — — — 10 000
Reingewinn . . . 
R eingew inn ein-

8 882 076 4 040 511 4152183 16 325 719

schl. Yor t r ag . 9177 819 4 370 979 4 640 763 16 391 315
Abschreibungen 3 180 276 2 203 715 2 938 224 4086 141
Sonderrucklage . . 600 000 — — 2 250000
Gewinnanteile . . 
Zinsscheinsteuer-

367105 68 684 11842 41447,4

Rucklage . . . 
Bucki. z. Yerfg. des 

Yorstand. f. 'Wohl-

50 000 150 000■ ■ . 125 000 150 000

t&tigkeitszwecke . 150 000 200000 50 000 200 000
Gewinnausteil . . 3 375 000 1 350 000 1350 000 3 375 000

in % 15 6 6 15
Austeil-Ausglelch . 1 125 000 — ■ ■— 5 625 000
Yortrag . . . . 330 468 398 580 65 697 290 701

Der englische Bergarbeiterstfeik im Friihjahr 1921.
Um die englische Kohlenforderung, das Ruckgrat 

der Verbandskriegsfuhrung, auf der Hohe zu halten, hatte 
die englische Regierung wahrend des Krieges eine Art 
geldlieher Ueberwachung des Kohlonbergbaus einge- 
riehtet, dio nioht allein die Inlands-, sondern auch die 
Ausfuhrpreise fiir Kohlen. festsetzte und dureh staat- 
liche Zuschiisse den Bergarbeitern hohe Lohne aueh da 
sieherstellte, wo der einzelne Betrieb sio sonst nieht hatte 
geben konnen. Eine soleho Regelung entsprach den Wiin- 
schen der Bergarbeiter, die denn aueh seitdem fortgesetzt 
bemiiht waren, diesen nur fiir den Krieg und eine Ueber- 
gangszeit gedaohten Zustand zu einem dauernden zu ge
stalten. Sie machten hierbei insbesondere geltend, es sei 
eine Ungerechtigkeit, wenn Arbeitor bei gleicher Leistung 
nur deshalb yerschieden entlohnt werden, weil das eine 
W erk groBere Gewinne abwirft ais das andere. Gegen 
diese Auffassung wendet sich aber mit Recht die Mehr- 
łieit der engliseheli Steuerzahler.

Die Bergarbeiter nutzten ihre Maclitstellung wiih- 
rend des Krieges niqht aus, ja  sie blieben m it ihren 
Lohnen hinter der allgemeinen Teuerung zuriick; denn 
wahrend sich die Lohne bis Anfang 1919 gegen die 
Vorkriegslohne um 106 o/o erhohten, nahmen die Lebens- 
haltungskosten um 120 o/o zu. Sof ort nach Kriegsende im 
Januar 1919 stellten eie aber ihro Forderungen und 
yerlangten Verkiirzung der Arbeitszeit um zwei Stun
den, eine 30prozentige Lóhnerhohung und die „Na- 
tionalisierung" aller Kohlenbergwerko und Erzyor- 
kommen. Verkehrsarbeiter and Eisenbaliner erkliirten 
sich m it ihnen solidarisch. Die Regierung erkannte die 
in  dem gemeinsamen Vorgehen der drei groBen Arbeiter- 
gruppen liegende Gefahr; sie bot daher alles auf, um 
den drohenden Riesenstreik zu verhindern. Zur Unter
suchung der gesamten Yerhaltnisso des Bergbaus -wurde 
ein auBerordentlicher Ausschufi eingesetzt und die Berg- 
arbeitersehaft dureh Stellung eines groBeren Teils der Mit- 
glieder zur Mitarbeit gewonuen. Sie sah nun zunachst von 
einer Aktion zugunsten ihrer Forderungen ab. Der Aus
schufi, der nach seinem Yorsitzenden, einem Richter beim 
obersten Geriehtshof, „Sankey-AusschuB“ genannt wurde, 
schlug in seinem yorlaufigen Bericht eine Lolinerhohuug 
um 20 o/o und eine Arbeitsyerkurzung um eine Stunde

vor. In  seiner Mehrheit sprach or sich dahin ans, dafi 
die heute bestehende Form dor Gesetz- und Betriebs- 
yerhaltnisse im Bergbau ungeeignet soi. An seine Stelle 
solle ein anderes System treten, entweder Verstaatlichung 
oder eine A rt Vereinheitliehung dureli staatlichen E r- 
werb und gemeinsame Beaufsiclitigung. Die Regierung 
erklarte im Fruhjahr 1919, daB sie den „Sankey-Bericht" 
dem Sinn und dem Buchstaben nach annehme. Die Lohn- 
erhohung und Herabsetzung der Arbeitszeit wurde dann 
auch sofort durehgefiihrt.

Obgleich die Frage der Nationalisierung einstweilen 
noeh zuriiekgestellt wurde, beschlossen die Bergarbeiter 
auf Anraten ihrer Fiihrer einen abermaligen Aufschub 
des Streiks. In  der Oeffentlichkeit setzte ein heftiger 
Kampf um die Frage der N ationali>ierung des Bergbaus 
ein. Der englische GewerkschaftskongreB in Glasgow 
im September 1919 forderte nachdriieklich die Soziali
sierung und erklarte sieh grundsatzlich bereit, zwecks 
Durchsetzung seiner Forderung notigenfalls zur unmittcl- 
baren Tat zu schreiten.

lin  Februar 1920 traten  die Arbeiter' m it neuen 
Lohnforderungen hervor. Neuer Ziindstoff wurde hier
durch geschaffon und die alten ■ grundsatzlichen Streit- 
fragen wurden neu aufgeworfen. Dio Yerhandlungen 
zogen sich bis in den H erbst hin.

Gedrangt von der offentlichen Meinung, fafiten 'Re
gierung und Parlament den BeschluB, dio staatliche Auf- 
sieht iiber Bergwerke und Eisenbahnen m it Ende August 
1921 aufzuheben. Gleiehzeitig yerstand man es, die Berg
arbeiter wenigstens yorlaufig dadurcli zu beruhigen, daB 
die Lohnfrage in  ihrem Sinne befriedigend gelost wurde. 
Das Herbstabkommen zwischen Regierung und Berg
arbeitern besagte: „Bodingungslose Anerkennung der 
Lolmforderungen fiir die Zeit bis zum 3. Januar 1921, von 
diesem Zeitpunkt an Festsotzung der Lohne alle vier 
Wochen nach Mafigabe der Ausfuhrziffern. Bis 31. Marz 
1921 ist ein Plan fu r die yorliiufige Entlohnung auszu- 
arbeiten." Der bereits entbrannto Streik wurde beige- 
legt und yereinbart, daB fiir dio Erledigung der weiteren 
Streitfragen ein Verhandlungak6rper yon Bezirks- und 
Zentralstelle geschaffen weide. Bis Ende Marz 1921 
sollten die beiden grofien Bergarbeiterverbande (Miners’
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federation of Great Britain und Mining Assoeiation of 
Great Britain) der Regierung einen neuon gemcinschaft- 
schaftlichen Vorsclilag unterbreiten. *

Noch wahrend dieser yorliiufigen Regelung erkannto 
die Regierung im Januar 1921, dafi es so nicht weiter- 
gehen konne. Die Kohlenweltlage hatto sich ganzlich 
yerandert. In  der ganzen Weit w ar eino W irtschafts- 
krise, eine Absatzstockung eingetreten. Durch das Koh- 
Ienabkommen von Spa war Frankreieh, sonst einer der 
grofiten Abnehmer fiir britische Kohle, so mit billiger 
Kohle iiberschwemmt, daJB die englische Kohlenausfuhr 
ganz erheblich zuruckging. In  gleicher Weise schadlich 
wirkte die stark ycrmehrto Kohlenforderung der Ver- 
einigten Staaten von Amerika, die jetzt auch iiber eigene 
Schiffe verfiigten. Die englischen Ausfuhrmcngen gingen 
im Januar und Februar 1921 gegen das Vorjahr um 
etwa die H alfte zuriick, der Ausfuhrwert fiel um 56<>/o. 
Das Mitglied der Arbeiterpartei Horthson erklarte am
6. April im Unterhause, das Spa-Abkommen sei schuld 
an der yollstandigen Zerstorung der britisehen Miirkte 
fiir Ausfulirkohle. Dadurch wurden Feierschichten er- 
forderlich sowie erhebliehe Entlassungen. Mitte Marz 
zahlte man in Siid-Wales 40 000 arbeitslose Bergleute; 
Ende Mitra p b  es in England 1 200 000 Arbcitslose, nicht 
gerechnet die ungezahlten Kurzarbeiter.

Durch den wirtschaftlichon Nieaergang wurden die 
bisher aus dor Kohlenausfuhr erzięlten Gewinne erheb- 
lich eingeschrankt, ja  teilweise aufgehoben. Die For- 
derung wurde- geringer, der S taat mufite grofiero Zu- 
bufien leisten. Dabei gingen die Bergarbeiterlohne mit 
dem Sinken der Ausfuhrziffer entsprechend dem Herbst- 
abkommen zwangslaufig zuriick. Gedriingt von der 
Mehrheit, brachte dio Regierung deshalb im Januar 1921 
einen Entw urf ein, nach dcm die Zwangswirtschaft der 
Bergwerke und damit auch der Staatszuschufi fiir die 
Arbeiter sehon zum 1. April 1921 aufgehoben werden 
sollte. Dieses Gesetz wurde im Parlament m it grofieri 
Mehrheit nur gegen die Stimmen der Arbeitnehmer an- 
genommen. Die Mehrzalil der englischen Beiolkerung, 
die englische Pressc UHd die englische Regierung zeigten 
damit don festen Willen, zu einigermafien normalen Frie- 
denszustandon zuruckzukehren und vor allem Handel und 
Industrie wieder auf eino innerlich gesunde Grunćtlage 
zu stellen. U nter solchen Yoraussetzungen konnten Re- 
gierungszusehusse zu den Dolmen einer einzelnen, aller- 
dings hoehst wiclitigen Atbeitergruppe nieht mehr in  
Frage kommen.

Ais die Bergwerksbesitzer Mitte Marz 1921 erkann- 
ten, dafi bis Ende Marz infolge des schleppenden Ganges 
der ■ inzwischen eingeleiteten Verhandlungen doch keine 
Einigung zu crzielen sei, kiindigten sie 14'Tage vor Ab- 
lauf die m it ihren Arbeitern abgesehlossenen Yertriige 
zum 1. April. Sie boten gleichzeitig zu diesem Zeit- 
punkte neue, im Durchschnitt etwa auf 3/4 der bisherigen 
hcrabgesetztc Lohne an. Die Lohnsatzc sollten nicht, 
wie seitjj Einfuhrung der Staatsaufsicht, fu r das ganze 
komgreich gleich, sondern der jeweiligen Zahlungsfahig- 
keit der Grube bzw. des Bezirks angepafit sein. Dam it 
waren — heryorgerofen durch den bereits eingetretenen 
und noch in erhohtem Mafie zu erwartenden sinkenden 
L rtrag  der Gruben die Lohn- qnd Arbeitsbedingungen 
wieder auf den Vorkriegszustand gekommen. Dies lehn- 
ten die Bergarbeitervereinigungen einmiitig ab, erklarten 
yielraehr, am 1. April in den Streik treten zu wollen. 
Die beiden anderen grofien Verbaiide der 1914 ge- 
sehlossenen „Triplealliance“, die Verkehrsarbeiter und 
Eisenbahner, erklarten sich wieder solidarisch, vor allem 
wohl auch deswegen, weil sio dieses Yorgehen der Re- 
gierung^ und der Bergwerksbesitzer fiir den Anfang eines 
allgemeinen Angriffs auf die erreichto Lohn- und 
Lebenshaltungsholie sowie auf den erreichten Einflufi 
der englischen Arbeiter im Wirtschaftsleben iiberliaupt 
hielten.

Die Bergarbeiter stellten ihre Gegenbedingungen, 
die m  der „Unifizierung" der Industrie gipfelten. Fer
ner wollten sie einlieitliche, nicht bezirkliche Regelung 
der Lohne sowie Beibehalt der Staatszuschusse. Dieśe 
Forderung lehnte dic Regierung grundsśitzlich ab. Lloyd

George forderte ais Yoraussetzung fiir weitere Yerhand- 
lungen neben der Verrićhtung von Notstandsarbeiten. 
auch, dafi yon Regiertmgszuschiissen nieht gesprochon 
werden diirfe. E r hatto aus dem Bergarbeiterstreik im 
H erbst 1920, der m it der yorliiufigen Weiterbewilligiuig- 
der Staatabeihilfe geendet hatte, die Lehre gezogen, dafi- 
ein Prońsorium vom Uebel sei. Die Arbeiter hatten 
es ais Eingestandnis der Schwache und ais innerlich& 
Anerkennung ihrer Anspriieho betrachtet. Ende Marz 
riefen die Bergwerksbesitzer das Gemeinschaftsgefuhl der 
Bevolkerung an, die von der Arbeitersehaft verlangen 
solle, bei einem Streik die Pumpen usw. in Gang zu- 
halten, „um das Land vor dem Schaden einer Vernich- 
tung der lebenswichtigen Kohlcnindustrio zu bewahren“. 
Diese Begriindung wurde von den Bergarbeitem wiih- 
lerisch ais Boweis gegen die bisherige privatkapitalistische 
Bergbauwirtschaft ausgeschlachtet.

Inzwischen war am 1. April fast die gesamte Berg- 
arbeitersehaft in den Ausstand getreten. Dio Bergleute 
yerweigerten entgegen allen bisherigen Gepflogenlieiten 
jegliche Notstandsarbeiten. Sie holten sogar aus einigen. 
Bergwerken die Ponys heraus und bewiesen dadurch, 
dafi sie ein Ersaufen der Gruben bcabsichtigten. Die 
Regierung erklarte auf Grund der Notstandsakte yom 
H erbst 1920 den Ausnahmezustand, Sie hatte an den 
gefiihrdeten Punkten grofie Truppenmengen zusammen- 
gezogen und zeigte den festen Willen durchzuhalten. Da
bei hatte sie die offentliche Meinung und die Presse fast 
ausnahmslos hinter sich. Aufier der gut organisierten 
Notstandswehr (emergency power) iibernahmen Mann- 
schaften der Flotte die Pumparbeiten in  den Bergwerken, 
wenn auch wegen der Verringerung des Flottenpersonals- 
nicht in dem Umfange wie im H erbst 1920. Auch ein 
Teil der Leute des Sicherheitsdienstes, der „safety mcn“, 
folgte der Streiklosung nicht, sondern yerrichtete Not
standsarbeiten. Trotzdem war es in  einer Reihe von 
Fallen nicht - moglich, rechtzeitig geniigende H ilfe zu. 
bringen. Man spricht von 46 ersoffenen Gruben. Die 
hohe Geistlichkeit ordnete Kirchengebete fiir eine bal- 
dige Beendigung des Bergarbeiterstreiks an, was wohl 
am beśten den E rnst der Lage kennzeiehnet.

Zum 15. April hatten dio Gewerkschaften, yor allem 
der yorerwahnte Dreiverband, den Generalstreik fu r ganz 
England yerkiindet. Gerade in dieser Zeit der 
wichtigsten aufienpolitischen Entschlusse — Frankreichs- 
Ruhrabsichten, Oberschlesien, die neue amerikanisclie Po- 
litik, die Lage in  der Tiirkei — ware ein Generalstreik 
von unberechenbaren Folgen fiir Englands Weltstellung 
gewesen. Den yerzweifelten Anstrcngungcn Lloyd 
Georges gelang cs, dies yólkische Ungliick voa England 
abzuwenden. E r brachte beide Parteien wieder an den 
Yerhandlungstisch und die Bergarbeiterfiihrer dazu, die 
Arbeiter zur Aufnahme der Notstandsarbeiten aufzu- 
fordern. Der Generalstreik wurdo im letzten Augen- 
blick abgeblasen. Der englische Arbeiter zeigte wieder 
einmal, dafi er zuerst Englander ist. Dies sollten sich 
manche deutsehen Arbeiter gesagt sein lassen!

H ier sei ein W ort iiber die englischen Gewerkschaf
ten eingefiigt. Das Net z der englischen Gewerkschaften 
ist das am weitesten bis in alle Einzelheiten entwiokelte 
und durch den ganzen industriellen Korper der Nation 
yerastelte organisierte Arbeiterschaftsgebilde der Weit. 
Im  allgemeinen waren sie bisher nicht politisch. Ih r 
Wachstum war langsam, stetig und sicher, ihr Zweck 
dem angclsachsischen Wesen entsprechend, die Besse- 
rung der wirtschaftlichen Lage der Arbeitersehaft frei 
von Zukunftstriiumen, „Systemcn“ und sonstigen H irn- 
gespinsten. Die Mitglieder geliorten einer der grofien 
politischen Parteien an; die Arbeiterpartei selbst war 
im Parlament nur klein. Je tz t aber entwiokelte sich 
bei Fiihrern und Arbeitersehaft immer machtiger das 
Bestreben, sich eine eigene starko Vertretung zu schaf- 
fen, um dio schnellere Durchsetzung ihrer politischen 
Ziele zu erreichen. Sehon bei den letzten Wahlen zum 
Unterhaus erhiclt die Arbeiterpartei die zweitstiirkste 
Stimmenzahl. Der jetzige Streik wird entscheiden, ob 
sie weiter erstarken oder bei einem Mifilingen einen 
starken Riickgang erleiden wird.
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Bei den Mitte April eingeleiteteu Yerhandlungen 
hatten die Grubenbesitzer folgendo Yorsehlagc ais Grnnd- 
lage nnterbreitet: Einsetzung eines Yolksrats zur Fest- 
setzung der Lohne, Durchfiihrung eines allgemeinen Min- 
destlohnes fiir jeden Bergwerksbezirk, wobei die Ergeb
nisse der einzelnen Bczirke zugnmde gelegt werden. Sie 
sichern den Bergarbeitern zu, dafi alle Bezirke die Ab- 
sicht liaben, die hochstmogliehen Lohne zu zahlen. Eine 
besondere Versammlung solle iiber die Lohne der am 
schlechtesten bezahlten Bergarbeiter beraten, die Frage 
der Gewinnanteilc solle endgiiltig geregelt, die Buch- 
fuhrung der Bergwerke von Sachverstandigen, die das 
Yertrauen beider Parteien besitzen, gepriift werden.

Demgegeniiber wurde von Arbeitnelimerseite ein 
anderer organisatorischer Yorschlag gemacht, das „Poo- 
ling of Profits", eine A rt Ausgleiehskasse, durch die bei 
einheitlicher und nicht yeranderter Lolinhohe Zuschusse 
der gewinnbringenden Gruben an die mit geringerem 
Gewinn oder mit Verlust arbeitenden Gruben gegeben 
werden sollen.

Der Bergarbeiterstreik dauerte bis' Mitte Mai schon 
sechs Wochen. Die „Daily News‘‘ berechnet die bis dahin 
entstandenen Yerlusto:

35 Miliionen £  nicht geforderte Kohle,
20 „ „ Bergarbeiterlohnc,
18 „ „ Verlustc der Staatskasse.

Dazu wochentlich 10 Miliionen £  • infolge erżwungener 
Arbeitslosigkeit nnd' Arbeitsyerkiirzung in allen In 
dustrien. Die Arbeitslosenziffer steigt sprunghaft. Am 
10. Mai zabite man — ungerechnct die 1,2 Miliionen 
streikenden Bergarbeiter — fast 2 Miliionen yollig Ar- 
beitsloser und iiber 1 Million Kurzarbeiter. — Die Iloch- 
ofenindustrie ist fast yollig lahmgelegt. Von iibor 
300 Hochofen brannten Ende April nur noch 11.

Kurz vor Pfingsten lag die Gefahr einer allmalilichen 
Stillegung des Eisenbahnverkchrs naho, da dio Masse 
der Verkehrsarbeiter sich gegen don Willen ihrer Fiilirer 
weigerte, Transporte auslandischer (auch irischer) Kohle 
zu befordern und zu entladen. - Da die Regierung 
den Eisenbahndirektionen nahegelegt hatte, alle Dienst- 
yerweigerer fristlos zu entlassen, und da. sie, fiir 
den Fali einer Stillegung des Bahnverkehrs. in grofi- 
ziigigster Weise die Lebensmittelversorgung durch K raft- 
wagen yorbereitet hatte, kam es''niclit zum aufiersten. 
Zwar erfuhr der Streik durch das Hinzutretcn der 
Ileizer und yon 20 000 Elektrizitatsarbeitern eine neue 
Yerschiirfung, doch scheint sich jetzt (in der Wocho 
nacb Pfingsten) eine Entspannung ańzubahnen. Die 
Bergleuto seheinen einlenken zu wollen. In einer Zu- 
sammenkunft legten sie dem Schatzkanzler Robert Homo 
gemiifiigtero Vorschlage vor. Sie sind bereit, darauf zu 
vcrzichten, dafi die Gewinne aller Bergwerke in eine 
gemeinsame Kasse fliefien. Zum Kachgeben seheinen sie 
dadurch bewogen zu werden, dafi anseheinend auswiirtige 
Kohle — aucli deutsche Spakohle — in grofierer Menge 
ein trifft und anstandslos ausgeladen wird.

Yon Lord Neir stammt ein neuer Yermittlungsyor- 
sclilag, dessen Yoraussetzung die Herabsetzung der Koh- 
lenpreise ist, um dadurch den Lebensstandard zu senken. 
Dureli 8-Stundensehicht, Erhohung der Erzeugung auf 
den Stand yon 1913, Brachliegenlassen aller unrentablen 
Bergwerke, Herabsetzung der Lohne um 2 S  je Sehicht 
und Yerminderung der Verwattung-skosten hofft er, den 
Kohlenpreis auf 25,8 S  eenken zu konneii.

In  der ganzen Bewegung sehen wir eino \e r -  
quiekuiig yon grundsatzlich organisatorischen Fragen mit 
gewohnlichen Lohnforderungen, ein Bild, wie wir es 
neuerdings bei fast allen Arbeiterbewegungen finden. 
Fiir den einzelnen Bergarbeiter ist es in erster Linie 
ein Lohnkampf, fiir dio Gewerksehaften und die grofien 
Arbeiteryerbande ein Kampf um die Wirtschaft, um das 
„Contro! of tho Industrie", um dio politisehe Macht. 
Fiir die Unternehmer geht der Kampf um die Erhaltung 
ihrer Selbstandigkeit. A dolf von Bulów.

Bucherschau.
Fo er s te r , M[ax].S)r.*3ng.E. h. Geh. Ilofrat, ord. 

Professor an der Technischen Hochschule 
Dresden: Die G r u n d z iig e  des E is e n -  
b e to n b a u s . 2., verb. u. verm. Aufl. Mit. 
170 Testabb. Berlin: Julius Springer 1921. 
(V in ,416S .) 8°. Geb. 38 J L

Der ersten Auflago dieses Buches1) is t schon nach 
zwei Jahren die zweite gofolgt; gewiB die beste Empfehlung 
fur die Gute und Brauchbarkeit des Werkes. Die seit der 
ersten Herausgabe neu erschienenen Arbeiten des Deut- 
schen Ausschusses fur Eisenbeton und andere bedeutungs- 
yolle Forschungsergebnisse werden in der neuen Auflage 
berucksichtigt. Auch ist der Inhalt durch neue Tafeln 
?ur Ersparnis yon Rechenarbeiten und durch Aufnahme 
weiterer Beispiele yerm ehrt worden.

®r.*3ng.' U . Rosenberg.
O c h s, Rudolf: E i n f u h r u n g i n  d ie C li e m i e. Ein 

Lehr- und Esperimontierbuch. 2., verm. u. verb. Aufl. 
Mit 244 Testfig. u. 1 Spektraltaf. Berlin: Julius 
Springer 1921. (XH, 522 S.) 8». Geb. 48 JL  

P a b s t ,  Fritz, Dr., Stellvertretender Stadtschaftsdirck- 
to r : I n d u s t r i e s c h a f t e n .  Berlin: Carl Hey- 
manns Verlag 1921. (39 S.) 8°. 9 J L  

P a s s o  w, Dr. phil. et jur. Bichard, ord. Professor der 
wirtschaftlichen Staatswissenseliaften an der Universi- 
ta t Kiel: Die B i l a n z e n  der privaton und offent- 
lichen U n t e r n e h m u n g e n .  3., neu durchges. Aufl. 
(2 Bde.) Leipzig und Berlin: li. G. Teubner. 8°.

Bd. 1: Allgcmeiner Toil. 1921. (V III, 306 S.)
16 M  und 120 o/o Teuerungszusehlag, geb. 20 Jb und 
120 o/o Teuerungszusehlag.

(B. G. Teubners Handbucher fiir Handel und Ge~ 
werbe.)

Ygl. St. u. E. 1919, 23. Okt., S. 1303.
P li a r  u s -  K a r t ę  des N i e d e r r h e i n i s c l i -  

w e s t f i i l i s c h e n  I n d u s t r i e g e b i c t e s .  Mit 
(10 S.) Orts- u. Zechenverzeichnis. [Ausgabe] A (far- 
bige Kartę). Dusseldorf: C. Sehaffnit, \Terlag fur 
Handel und Verkehr, 1921. (118 X 74 cm) 8°. 20 JL  

P h a r u s  -  K a r t o  des N i e d e r r h e i n i s c l i -  
w e s t f i i l i s c h e n  I n d u s t r i e g e b i o t - e s .  M it 
(10 S.) Orts- und Zechenverzeichnis. [Ausgabe] B 
(sehwarze Kartę). .Dusseldorf: C. Sehaffnit, Verlag fiir 
Handel und Yerkehr, 1921. (118 X 74 cm) 8°. 20 JL

3- Die vorliegende Kartę grenzt im Xorden an 
Werne-Dorsten; im Westen an Wesel-Crefeld; im 
Siiden an Dusseldorf-Barmen; im Osten an Hamm- 
Iserlohn. Das in diesem Gebiete bekanntiieh eng ver- 
zweigtc Verkehrsnetz der Eisen- und Strafienbahnen , 
ist iibersichtlich dargestellt, die im Bau begriffencn 
und geplanten Linien sind gleichfalls beriicksichtigt, 
ebenso sind die neuen Wasserstrafien aufgenommen. 
Durch farbige Einzeichnung von Tiirmen sind die 
Zechen, durch andere sinnentsprechende Zeichen wich- 
tige Industriewerke leicht erkennbar gemacht. Bc- 
baute Fliichen und Wald sind yiolett und griin ange- 
deutet. Wahrend dio Ausgabe A yollstandig farbig- 
angelegt ist,. sind in  der Ausgabe B nur die Zeclien, 
Bahnen und Fliisse durch Farben herrorgehoben. — 
Fiir Sclireibstuben wird die Kartę in beiden Ausgaben 
auch ungefalzt gieliefert. 3- 

P r e u f i ,  E., $r.»3ng.: Die praktisehe N u t  z a n w e n -  
d u n g  der. P r i i f u n g  d e s  E i s e n s  durch A e t z -  
y e r f a h r e n  und mit Hilfe des M i k r o s k o p c s .
2., yerm. u. verb. Aufl., hrsg. yon Prof. Dr. G. B e rn d t, 
Privat<Jozent an der Techn. Hochschule zu Charlotten- 
burg, und A. C o c h i u s ,  Ingenieur, Leiter der Ma- 
terialpriifungsabtoilung der Fritz-Werner-A.-G., Ber- 
lin-JIarienfelde. Mit 153 Fig. im Tcxt und auf 1 Taf.: 
Berlin: Julius Springer 1921. (V III, 124 S.) 8°. 
U M ,  geb. 18,40 M . '

i) Ygl. St. u. E. 1920, 19. Febr., S, 276/7.
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Yereins - Nachrichten.
V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e .  

Carl M uller -j*.
Wieder h a t der Yerein deutscher Eisenhuttenleute 

eines seiner altesten und treuesten Mitglieder rerloren. 
Am 29. A prii 1921 is t der H uttendirektor Carl M u lle r 
in seiner Geburtsstadt Kassel, wohin er sieh nach seinem 
R uektritt von seiner fruheren geschaftliehen Tatigkeit 
zuruckgezogen hatte,5 einem Schlaganfałle, den er einige 
Tage Torher erlitten hatte, erlegen.

Carl Muller wurde am 3. A pril 1350 zu Kassel geboren, 
besuchte die Realschule und das yormalige Polytechnikum 
seiner Y aterstadt und bezog zur Erweiterung seiner 
technischen und chemischen Kenntnisse, um sich zum 
E in tritt in  die chemische Industrie YOrzubereiten, im 
Jah re  1S6S die U niversitat łlarburg.
Noch bevor sein Studium Yollendet 
vrar, brach der Krieg im Jahre IS70 
aus. Muller eilte bei Beginn des 
Krieges ais Einjahrig-Freiwilliger zu 
den Fahnen und machte ais Feld- 
artillerist den Feldzug gegen Frank
reich mit. Nach Beenaigung des 
Krieges nahm er im Sonrmer 1371 
seine Studien wieder auf und voll- 
endete diese Ostem 1372. Ehe seine 
Bemuhungen zur Erlangung einer 
zusagenden Stelle in der chemischen 
Industrie Erfolg hatten , bot sich 
ihm Gelegenheit, in der damals in 
groBem Aufschwunge befindliehen 
Eisenindustrie, und zwar ais Che- 
miker auf der H enrichshutte in 
ila ttingen , eine Stellung zu finden, 
die ihn auch in enge Beziehungen 
zu dem Betriebe der Hochofen 
brachte. Schon bald sehen wir ihn 
neben seiner eigentlichen Tatig
keit ais Assistenten des Betriebsleiters. Nach Uebergang 
der H enrichshutte an die Dortmunder Union wurde 
Muller im  Jahre 1873 zu der gleichfalls der Union 
gehórenden Hochofenanlage zu Othfresen am Harz Yer
setzt. Im  Herbste desselben Jahres vertauschte er diese 
Stellung m it der des Chemikers und Betriebsingenieurs 
der dem Neuoeger H uttenverein zugehorigen Finnentroper 
Hutte. D a das Finnentroper Werk in der Zeit des Nieder- 

4gangs zum Erliegen kam, und es damals schwierig war, 
anderweitig in der Eisenindustrie unterzukommen, so war 
Muller wahrend der nachsten Jahre in  Yerschiedenen' 
chemischen Betrieben tatig , bis e r  im Jahre 1SS0 eine 
Stellung ais Chemiker und Hochofenbetriebsassistent auf 
der Friedrich-Wilhelms-Hutte in  Mulheim-Ruhr erhielt. 
Yon hier aus folgte er im Jahre 1833 einem Rufę ais 
Hochofenbetriebsleiter der Buderusschen Eisenwerke in 
Wetzlar, kehrte jedoeh auf Yeranlassung des damaligen 
technischen Yorstandsmitgliedes der Friedrich-Wilhelms- 
H utte, des bekannten D irektors Schlink, der die auBer- 
ordentliche Befahigung Mullers auf dem Gebiete des

Hochofenbetriebes erkannt hatte, im Jahre 1388 ais 
selbstandiger Hochofenbetriebsleiter nach Mulheim zuruck. 
Nach dem Tode Schlinks wurde Muller 1894 in  den Vor- 
stand der Friedrich-Wilhelms-Hutte berufen, dessen Mit- 
glied er — auch nach dem 1905 erfolgten Uebergango 
der Friedrich-Wilhelms-Hutte auf dio Deutseh-Luxem- 
burgische Bergwerks- und Hutten-Aktiengesellschaft — 
bis zu seinem im Jahre 1907 erfolgten U ebertritt in den 
Ruhestand geblieben ist. Yon da an bis zu seinem Tode 
gehorte er dem Aufsichtsrate der Gesellschaft an ; jedoeh 
blieb seine regste Anteilnahme dauernd auf die Entwick
lung der Friedrich-Wilhelms-Hutte gerichtet.

Muller war ein geschatzter 
, Sachkenner auf dem Gebiete des 
Eisenhuttenwesens und besonders 
des Hochofenbetriebes. Yiele seiner 
Fachgenossen sind aus seiner Schule 
heryorgegangen oder haben sich bei 
ihm R at geholt, den er aus dem 
groBen Schatze seiner Erfahrungen 
in seiner bekannten freundlichen 
A rt jedem zuteil werden lieB, der 
ihn darum anging.

Carl Muller war seit dem 17. 
Oktober 1374 m it Emilie Schoenfeld 
aus Kassel rerheiratet, die ihm 
jedoeh im Jahre 1917 im Tode 
vorangegangen war. Die 43jahrige 
Ehe war die denkbar gluckłichste 
und eintrachtigste, wenngleich ihr 
der Kindersegen Yersagt blieb. 
Hieruber haben G atte und Gattin 
aber nieht gemurrt, sondern desto 
groBere Liebe sich gegenseitig und 
der ubrigen Verwandtschaft zuge- 

wendet und erhalten bis an ihr Lębensende. Nach 
dem Tode seiner G attin zog er sich YOm gesellschaft- 
lichen Leben zuruck und unterhielt nur noch Yer- 
bindung m it einer kleinen Anzahl gleichgesinnter Kreise. 
Ais uberzeugter Monarchist, der noch die glanzenden 
Zeiteh des Kaiserreichs mitgemacht ha tte , konnte er 
sich nur schwer in die neuen Zeiten m it ihren Umwalzungen 
hineinfinden.

Muller war eine Frohnatur m it gewinnenden Formen, 
und jeder, der m it ihm in  Yerbindung tr a t, fuhlte sich 
unwillkurlich zu ihm hingezogen. Bis in sein A lter hinein 
verkehrte er gerne in  heiterei Gesellschaft. Die Yersamm- 
lungen des Yereins deutscher Eisenhuttenleute zu besuehen 
und m it den ihm befreundeten und bekannten Fach
genossen einige angeregte und gemutliche Stunden zu 
Yerleben, war ihm Herzensbedurfnis; bis vor wenigen 
Jahren war er deshalb ein regelmaBiger Tcilnehmer an 
allen Yersanmdungen. Der Yerein deutscher Eisenhutten-/ 
leute wird sein langjahriges und treues Mitglied in dank- 
barer Erinnerung behalten.

Ehienpromotionen.
Unserem iGigliede, H erm  B ergrat Alfred G ro e b le r ,  

Generaldirektor der Buderusschen Eisenwerke zu Wetzlar. 
ist Yon der Technischen Hoehschule Darmstadt in  An- 
erkennung seiner Yerdienste um den deutschen Bergbau 
und das Elsenhuttenwesen und in  Wurdigung des zieł- 
bewufiten und weitausschauenden Ausbaues des Buderus- 
schen Eisenwerke die Wurde eines D o k t o r - I n -  
g e n i e u r s  e h r e n h a l b e r  rerliehen -worden.

Dem stellrertretenden Yorsitzenden des Yorstandes 
der Siemcns-Schuekertwerke, G. m. b. H.. unserem Mit- 
głiede H errn  K a r l  K o t t g e n ,  is t von der Teeh- 
nischen Hoehschule zu Berlin-Charlottenburg in Aner- 
kennung seiner hervorragendea Yerdienste um die E n t- 
wieklung elektrischer Antriebe, insbesondere fu r Walz

werke und Forderanlagen, die W urde eines D o k t o r - .  
I n g e n i e u r s  e h r e n h a l b e r  Y e r lie lie n  worden.

Fur die Vereinsbucherei sind elngegangen:
CDJe Einsender Toa Geschenken sind mit einem • Yersehen.) 

E v e r s m a n n ,  Friedrich August Alexander, Konigl. 
Preufi. Bergrath und Fabrikencommissarius der Graf- 
schaft M ark: T e c h n o l o g i s e h e  B e m e r -
k u n g e n  auf einer Reise durch H  o 11 a  n d. Mit
10 Kupf. Freyberg und Annaberg: Yerlag der Crazi- 
schen Buchhandlung 1792. (236 S.) 8°.

E s p o r t  R e g i s t e r  of the F e d e r a t i o n *  of 
B r i t i s h  I n d u s t r i e s .  (Published by: Industrial 
Publicity Serrice, L td .) London: The Federation of 
British Industries 1920. (328 S.) 3°.


