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Schwefelgewinnung aus Hochofenschlacke.
Von Professor Dr. L. H. D iehl in Oberhausen (Rhld.).

(Mitteilung aus dem HochofenausschuB des Yereins deutscher Eisenhiittenleute.1)

Wenn auch der Schwefelgehalt der Hochofeii- 
Bchlacke gering ist, so ist die Gesamtmenge des darin 
enthaltenen Schwefels doch bedeutend genug, um 
sich damit zu befassen.

Es diirfte wohl annahernd richtig sein, dis 
Schlaekenerzeugung in Deutschland vor dem Kriege 
auf 20 Millionen t jahrlich zu schatzen mit einem 
Gehalt von 1 bis 2,25%, durchschnittlich wohl
1,5 % Schwefel. Angenommen, daB diese Zahle* 
den Tatsachen nahekommen, so ergibt sich dar aua, 
daB im Jahre wenigstens 300 000 t Schwefel in den 
Schlacken auf die Halden abgefUhrt wurden, die 
yollstandig unbenutzt blieben und dauernd verloren 
sind. Bei der grofien zur, Verfiigung stehenden 
Scklackenmenge schien der Versuch, einen Teil des 
darin enthaltenen und seither yerlorengehenden 
Schwefels zu gewinnen, verlockend, zumal dies in der 
denkbar einfachstenWeisenach demvon demVerfasser 
erfundenen und ihm durch Kriegspatent gesehutzten 
Verfahren bewerkstelligt werden kann, welches tech- 
nisch zu entwickeln und auszubilden ihm die Gute- 
hoffnungBhutte zu Oberhausen (Rhld.) in hochst 
liberaler und entgegenkommender Weise ermog- 
lichte, wobei er sich der tatkraftigen und dankens- 
werten Mitarbeit der Betriebsleiter zu erfreuen hatte.

Einer der zahlreiehen Rohstoffe, die die Grund-- 
lagen unserer liauptsachlichsten Industrien 

bilden, fiir dereń Bezug wir auf iiberseeische Einfuhr 
aus dem Auslande angewiesen waren, ist der Schwefel, 
das Ausgangsproduktf itr die Gewinnung der Schwefel- 
siiure, auf der neben der Sodagewinnung sich das 
stolze Gebaude unserer chemischen Industrie auf- 
baut. Da die Scliwefelsaure unumganglich notig 
fiir die Herstellung von Sprengstoffen und SchieB- 
pulver ist, so ist es erklarlich und yerstandlich, dafi 
unsere Feinde sofort bei Ausbrueh des Weltkrieges 
alle in ihrer Macht stehenden Mittel benutzten, um 
die Einfuhr von Schwefel, Schwefelkies, Blende und 
anderen schwefelhaltigen Rohmaterialien nach 
Deutschland zu verhindern.

Wenn man bedenkt, daB yor dem Kriege die 
Einfuhr an. Schwefelkies etwa 1000 000 t, an Blende 
etwa 250 000 t und an Schwefel etwa 30 000 t im 
Jahre betrug mit einem Gesamtgehalt yon etwa 
550 000 t Schwefel, so kann man sich leicht ein Bild 
davon machen, von welch einschneidender Wirkung 
das Aussetzen dieser Einfuhr auf die chemische 
Industrie sein mufite, und verstehen, wie iiuBerst 
wichtig es war, die inlandischen Schwefeląuellen 
nutzbar zu machen. — Zunachst steigerte man nach 
Moglichkeit die Forderung des Schwefelkieses und 
der Zinkblende unserer deutsehen Lagerstatten, nahm 
aber auch von yerschiedenen Seiten und auf yer
schiedenen Wegen die Gewinnung von Schwefel aus 
den groBen: Lagern von Gips und Anhydrit (natiir- 
lich yorkommendes wasserfreies schwefelsaures Kal
zium) in Angriff. Leider haben die Bestrebungen 
in dieser Richtung trotz yieler darauf yerwendeter 
Miihe und Arbeit und groBer Geldopfer durchaus 
nicht immer zu dem gewiinschten Erfolge gefuhrt, 
und wir stehen heute noch einer grofien Schwefel- 
knappheit gegeniiber. Es erschien deshalb wiinschens- 
wert, jede brauchbare Schwefeląuelle zu erschliefien, 
was die Veranlassung war, den Yersuch zu machen, 
den in der Hochofenschlacke enthaltenen Schwefel 
zu gewinnen und, wenn moglich, auch die in den feuer- 
fliissigen Schlacken aufgespcicherte Warnie zur Zer- 
setzung schwefelhaltiger Yerbindungen zu benutzen.

1) Der Bericht wurde in der Sitzung dea Hochofen- 
aussohugses vom 30. Juli 1919 erstattet-, kann aber erst 
je tz t veróffentlicht werden.

XXV.,1

Das D ieh lsche Verfahren zur Nutzbarmachung 
des Schlackenschwefels beruht in erster Linie auf 
der Gewinnung von schwefliger Saure durch Oxy- 
dation des in der Hochofenschlacke enthaltenen 
Schwefelkalziums durch Luft oder durch Sulfate, 
wie z. B. Anhydrit bzw. Gips, unter Zuhilfenahme 
von Luft.

Die chemischen Vorgange bei der Osydatioa 
des Schlackenschwefels durch Luft und durch schwe- 
felsaures Kalzium sind sehr einfacher Natur. Bei 
der Osydation durch den Luftsauerstoff wird in 
erster Linie das in dem Schwefelkalzium enthaltene 
Kalzium zu Kalk oxydiert, der von dem Metasilikat 
der Schlacke unter Biidung. von Orthosilikat auf- 
genoinmen wird, wahrend gleichzeitig freier Schwefel 
auftritt, der sofort bei genugendem Luftuberschufi 
yerbrannt, bei ungenugendem SauerstoffuberschuB 
aber unverbrannt von dem Gas mitgefiihrt wird-

CaS +  O -i- Ca Si Oj =  Ca2S i0 4 +  S.
s  -i- O, =  so,.
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Der Yorgang, der sieh bei der Osydation durch 
Kalziumsulfat abspielt, wird durch folgende Formel 
illustriert:

CaS ~r 3 C aS04 — 4 CaSiOg —— 4 CajSiO^ -f* 4 SO*.

Es ist hier zu bemerken, daB Schwefelkalzium 
und Kalziumsulfat in einer feuerfliissigen Silikat- 
schmelze nicht nebeneinander bestehen konnen, wie 
dies im festen Zustande der Fali ist.

So wird das durch Fallung oder durch Absorption 
von Schwefeldiosyd bei Temperaturen unter 400° 
durch Aetzkalk erhaltene Kalziumsulfit beim Er- 
hitzen uber 5000 zu einem Gemenge von Kalzium
sulfid und Kalziumsulfat umgelagert.

4 Ca S O *= CaS - r  3 CaSO^.

Bei noch hóherer Temperatur wird dies Gemenge 
teilweise unter Bildung ron Kalk und Schwefel- 
diosyd zersetzt Diese Zersetzung ist aber nicht roll- 
standig, da der gebildete unschmelzbare Kalk ein 
mechanisches Trennungsmittel zwischen dem unzer- 
setzten Kalziumsulfid und Kalziumsulfat bildet. 
Findet diese Umsetzung jedoeh in einer Silikat- 
schmelze statt, so wird der freiwerdende Kalk sofort 
gelost und die Umsetzung’zwischen dem noch ror- 
handenen Kalziumsulfid und Kalziumsulfat schreitet 
weiter fort im Sinne der weiter oben gegebenen 
Gleichung.

In Anbetracht des niedrigen Schwefelgehaltes 
-der Hoehofenschlacke, der naturgemaB eine Zer- 
kleinerung oder wiederholtes Schmelzen der ein- 
ma] erstarrten Schlacke ausschlieBt, behandelt der 
Yerfasser die feuerflussige Schlacke, wie sie aus der 
Schlackenform des Hochofens ablauft, auf dem Wege, 
den sie zur Schlackenpfanne oder zur Granulier- 
vorrichtung sowieso durchlaufen muB, durch Ein- 
blasen ron Luft. wobei das in der Schlacke ent- 
haltene Schwefelkalzium zu Kalk, der in der Silikat- 
schmelze gelost bleibt, und zu Schwefeldiosyd, das 
gasformig entweicht, osydiert wird.

Beror die Ausfuhrung der Yersuche am Ofen 
in Angriff genommen wurde, durch die die Arbeits- 
bedingungen ermittelt. und der Betriebsapparat ent- 
wickelt werden sollte, wurde durch einen Yorrer- 
such festgestellt, daB die Osydation des Schwefel- 
kalziums in der Schlacke in dem gewunschten Sinne 
rerlauft, indem durch ein Rohr, das durch eine in 
flussige Schlacke eingetauchte Blechhaube ging, 
Sauerstoff in die Schlacke eingeblasen wurde, wah
rend das unter der Haube angesammelte Gas durch 
ein Gasableitungsrohr abgefuhrt und aufgefangen 
wurde. Hierbei wurde unter schaumendem Auf- 
brausen ein Gas erhalten, das 23,1 Vol.-% SO, 
enthielt

Zur Ausfuhrung der technischen Yersuche wurden 
in einer gemauerten Wannę sieben seitliche Bohre, 
deren Enden schlitzartig breitgeschlagen waren, an- 
gebracht, durch die die Luft eingeblasen wurde. 
Die Wannę war durch eine ausgemauerte Eisen- 
blechhaube geschlossen, um die Gase zu sammeln 
und Gasproben zu nehmen.

In einer Reihe ron Yersuchen, deren Einzel- 
beschreibung hier uberfiussig erscheint, wurde fest

gestellt, daB die Luftzufuhr nicht genugend war, 
um eine we;tgehende Entschweflung der Schlacke 
zu ermoglichen, auch daB die Form der Wannę fiir 
den Zweck nicht gunstig war. Es wurden deshalb 
in den Boden der Wannę guBeiserne Rinnstucke 
eingelegt, die seitlich angebohrt waren Durch die 
Bohrlocher ragten zehn breitgeschlagene Rohre fiir 
die Luftzufilhrung in das Innere derselben. Alit 
diesem Apparat wurde ein Gas erzielt, das 6 bis 
9% Yol.-% Schwefeldioxyd und 4 bis 9 Yol.-% 
Sauerstoff enthielt, also zur Darstellung der Haupt- 
schwefelprodukte des Handels, wie Schwefelsiiure, 
rerflussigtes Schwefeldiosyd, Sulfite usw., geeignet 
is t  Der erreichte Grad der Entschweflung der 
Schlacke war jedoeh noch gering, da durch die ror- 
handenen Diisen eine nur beschrankte Luftmenge 
eingefuhrt werden konnte.

Es wurde aber unzweifelhaft festgestellt, daB die 
Form der Einblasedffnungen ron groBem EinfluB 
ist, da ein durch eine schlitzformige Duse ein- 
geblasener Luftstrom ein reicheres Gas liefert, ala 
es beim Einblasen durch rundę Oeffnungen erhalten 

■ wird.
Ferner zeigte es sich, daB die Luft fein rerteilt 

sein und eine moglichst hohe Schlackenscliicht unter 
nicht zu hohem Druck durchstreichen muB, um eine 
gute Ausnutzung des Luftsauerstoffes zu erzielen.

Die weiteren Bestrebungen gingen dahin, unter 
Berucksiehtigung obiger Beobachtungen die Luft
zufuhr und damit die Schwefelgewinnung allmahlich 
zu steigern, sowie festzustellen, ob und inwieweit 
die Anwendung ron heiBem Wind forderlich ist.

Eine Yersuchsreihe, die mit Rinnstucken, die im 
Boden mit zahlreichen Yertikalbohrungen rersehen 
waren, ausgefuhrt wurde, gab ganz unbefriedigende 
Resultate, da der Luftsauerstoff nur ganz imgenugend 
ausgenutzt wurde und sich auBerdem Schlacken- 
sehalen bildeten, die die Diisen rasch rersclilossen.

Es wurden deshalb zunachst emeute Yersuche 
nńt den seitlich angebohrten Rimistucken unter- 
nommen unter Yerwendung ron Dusen ron 2 bis
5 mm Schlitzweite. Die hierbei erhaltenen Resultate 
waren in chemischer Hinsicht rollkommen befrie
digend. Das Gas war meistens hochgradig und konnte 
durch Zusatz ron Anhydrit zu der Schlacke nach 
Belieben reicher erhalten werden. Dieser Zusatz 
wurde in der Regel zwischen y2 und 1% % gehalten.

Einen groBen technischen Aachteil hatte dieser 
Apparat jedoeh dadurch, daB die aus Gasrohr an- 
gefertigten Diisen, ob sie nun mit Schamottefutter 
rersehen waren oder nicht, leicht rerbrannten und 
standig emeuert werden niuBten. Auch bei dem 
Reinigen der Wannę ron den zur ii ckgebl i eb enen 
Schlackenschalen waren die etwa 6 bis 10 cm in die 
Wannę hineinragenden Diisen sehr hinderlich.

Wir gingen deshalb dazu uber, Rinnstucke mit 
seitlich en Bolirungen ron 15 mm Durchmesser ohne 
rorstehende Diisen zu benutzen. Obgleich rundę 
Bohrungen nicht im entferntesten mit schlitzfonnigen 
Wiuddusen in ihrer Wirkung rerglichen werden 
konnen, muBten wir fur diesen Yersucli diese Art 
der Bohrung rerwenden, um erst einmal featzu-
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stellen, ob beim Blasen der Schlacke die Diisen- 
offnungen frei blieben und nicht dureh Schalen- 
bildung gesclilossen wurden, und ferner, ob man im 
Betrieb nach jedem SchlackenguB die Rinne an- 
standslos reinigen konnte. Beides hat sich zur Zu- 
friedenheit gezeigt. Die Entschwefiung der Schlacke 
ist, obgleich bei den runden Lochern die Luftaus- 
nutzung naturgeniaB nur schlecht sein kann, erheb- 
lich gestiegen und belief sieli auf durchschnittlich
0,4 % entsprechend 3373 % des in der Schlacke 
enthaltenen Schwefels. Zur Erleichterung der Rei- 
nigung der Rinne wurde am Auslaufende der Wannę 
eine rundę eiserne Arbeitstiir angebracht, und nun 
war es leicht, nach jedem SchlackenguB die Rinn- 
stiicke in der Wannę zu reinigen, ohne die Haube 
aufzunehmen. Die Reinigung nimmt etwa 10 bis 
25 min in Anspruch, so daB zwischen je zwei 
Schlackenlaufen reichlich Zeit ist, diese Arbeit 
auszufiihren.

Trotz des erheblichen Fortschrittes, den die letzt- 
beschriebene Anordnung im allgemeinen darśtellte, 
war dieselbe doch mit einem recht storenden Fehler 
behaftet, namlich dem Umstand, daB die runden, 
gebohrten Lochdiisen sich wahrend des Betriebes 
nach mehreren Schlackenlaufen teilweise mit Schlacke 
zusetzten, wodurch ein regelmaBiger Betrieb unter 
gleichbleibenden Bedingungen in Frage gestellt 
schien. Es wurde deshalb auf Grund der seither 
gesammelten Erfahrungen eine neue Schlackenwanne 
entworfen, die zur Ausfuhrung gelangte und nach 
Beseitigung der ihr noch anhaftenden Mangol das 
Vorbild fiir die eigentlichen, jetzt seit sechs Monaten 
auf der Gutehoffnungshutte in ununterbroehener 
Benutzung stehenden Betriebswannen darśtellte.

Die bemerkenswertesten Punkte in der Kon- 
struktion dieser Wannę waren folgende:

1. Die Rinnstucke wurden mit drei parallelen 
Reihen von Sehlitzdiisen gegossen, die auf jeder 
Seite der Wannę von einem gemeinsamen Wind- 
kasten ausgingen, der dureh einen abnehmbaren 
Deckel zugangig gemacht war, so daB e3 moglich 
wurde, von auBen ohne Schwierigkeit etwa mit 
Schlacke zugelaufene Sehlitzdiisen zu reinigen.

2. Oberhalb des Schlackenbades wurde die be- 
wegliche Haube dureh ein feststehendes Gewolbe 
ersetzt.

3. An die Einlauf- und die Auslaufoffnungen in 
den beiden Stirnwanden der Wannę wurden Rinn- 
stiicke mit schragansteigendem Boden angesclilossen, 
um dureh die fliissige Schlacke den AbschluB des 
Wanneninnern zu bewerkstelligen und das Ent- 
weichen des erzeugten Gases nach auBen anders 
ais dureh den dafiir bestimmten Kamin und Gas- 
abzug zu verhindern.

4. Das Deckengewolbe der Wannę wurde so weit 
iiber die Blasezone hinaus verlangert, daB dadurch 
das Zusetzen des Kamines dureli emporspritzende 
Schlacke yerhindert wurde.

5. Fiir die Einfiihrung des zerkleinerten An- 
hydrits in das Schlackenbad wurde eine besondere 
A ufgabevorrichtu|g entworfen und ausprobiert.

Die mit dieser Wannę ausgefiihrten Arbeiten er- 
gaben eine Reihe von Beobaehtungen, die im folgen
den kurz zusammengefaBt sind.

Die erste und wichtigste Frage, die zur Ent
scheidung stand, war, festzustellen, ob die Luft- 
zufiihrungsdiisen sich im Schlackenbad geniigend 
offen halten, um den unveranderten Luftzutritt zu 
gewiihrleisten, ohne den die Erzielung brauchbarer 
Resultate nicht moglich ist. Nach friiheren Erfah
rungen konnte man darauf rechnen, daB enge Sclilitz- 
diisen diesem Anspruch weit mehr gerecht werden 
ais rundę Lochdiisen, was auch dureh die mit den 
neuen Riniistiicken erzielten Resultate vollstiindig 
bestatigt wurde.

Vorausgesetzt, daB der Anfangswinddruck ge
niigend hoch angesetzt wird und die Schlacke der 
Wannę anfanglich so rasch zulauft, daB sie nicht 
erstarrt und dicke Krusten bildet, tritt ein Zusetzen 
der Luftzufiihrungsdiisen nicht oder nur in so un- 
erhebliehem MaBe ein, daB ein periodisehes Ab- 
nehmen der Windkastendeckel und AusstoBen der 
wenigen zugesetzten Diisen geniigt, um den Betrieb 
regelmaBig fuhren zu konnen. Wenn der Apparat 
warm ist und die Schlacke ebenfalls gut warm und 
diinnfliissig in denselben kommt, so steigt der Wind- 
druck von anfangs 10 cm Quecksilbersaule auf 18 cm 
im Windkaaten und halt sich bei sehr heiBer Schlacke 
auf diesem Punkt. Hiiufiger jedoch tritt ein weiteres 
Ansteigen bis 24 cm Quecksilbersaule ein, das da
durch veranlaBt wird, daB sich innerhalb des 
Schlackenbades direkt iiber den Diisenoffnungen 
schwammartige erstarrte Schlackenschalen bilden, 
die von zahllosen feinen Windkanalen durchsetzt 
sind, dureh welche der Wind dann in feiner Ver- 
teilung in die fliissige Schlacke eingeblasen wird. 
Der in diesen feinen Luftkanalen entstehende 
Reibungs- und StoBwiderstand ist die Ursache des 
Ansteigens des Druckes. Wach der Beendigung 
des Schlackenlaufes werden die Schlackenschalen 
und damit diese porosen Haubenbildungen aus der 
Wannę entfernt, wodurch samtliehe Diisen wieder 
frei werden. Die Diisenschlitze selbst halten sich 
am besten und rollkommensten frei von eingedrun- 
gener Schlacke, wenn diese die Neigung hat, gleich 
zu Anfang des Laufes die porosen Hauben abzu
setzen.

Das iiber der Schlacke angebrachte feststehende 
Deckengewolbe halt sich volikomrnec frei und braucht 
nicht, wie ur.spriinglich yorgesehen, zum Oeffnen oder 
Abheben eingerichtet zu sein.

Die am Ein- und Auslaufende der Wannę vor- 
gesehenen Schlackenrinnen, die ais Staurinnen aus- 
gebildet sind, geben einen yollstandigen AbschluB 
gegen Gasverlust, wahrend das verlangerte Decken
gewolbe den Gasabzug yollkommen gegen Zusetzen 
dureli spritzende Schlacke schiitzt.

Die neue Schlackenwanne erfullt alle auf sie 
gesetzten Erwartungen in vollem MaBe und steht in 
derselben eine vollkommene Einrichtung fiir die Luft- 
behandlung der Schlacken zur Verfiigung, deren 
Vorziige in groBer Einfachheit der Konstruktion 
und Handhabung bestehen, die ebenso betriebs-
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sicher ist, wie ahnliche Einrichtungeu, die auf Eisen- 
hiitten und Stahlwerken standig im Gebraueh sind. 
Nach ihrer Punktion beurteilt, ist die Schlacken- 
wanne einem dem besonderen Zweck und den Eigen
schaften der Schlacke angepafiten fcststehenden Kon- 
rerter zu rergleichen.

Die Konstruktion der Schlackenwaune ist aus 
Abb. 1 der beigefiigten Zeichnung ersichtlich, die 
einen Yeriikallangsschnitt, zwei Horizontalschnitte, 
drei Querschnitte uud eine Yorderansicht der Wannę

u ungen eingelegten, aus IlamatitguB Jiergcstellteii 
Platten kann man zwei, drei oder vier Schlitzdusen 
iibereinander erhalten. Auf den Kinnstiicken sind 
wassergekiłhlte, die Seitenwande bildende Platten 
aufgesetzt. An der Einlaufseite ist ein kastenartiger 
Rinnenansatz befostigt, in den die Zulaufrinne mit 
nach dem Hoehofen zu ansteigendem Boden ein- 
gelegt wird. An dem Auslaufende ist eine mit an
steigendem Boden yersehene Ablaufschnauze fiir 
die Schlacke angebracht. Die Wandę des niedereu

Abbildung 1. Schlackenwanne fur die Schwefelgewinnung aus Hochofenschlacke.

zeigt Die Lage der yerschiedenen Schnitte ist durch 
die entsprechenden Buchstaben bezeichnet Die Ab- 
messungen sind in die Zeichnung eingetragen.

Die eigentliche Schlackenwanue setzt sich aus 
einer Anzahl Formstucken aus Hamatiteisen, in 
welche Kuhlrohre fur Wasserumlauf eingegossen 
sind, zusammen. Den Boden der Wannę bilden 
Rinnstucke, in denen auf jeder Seite je drei OefE- 
nungen far das Einsetzen von Dusenkorpem yor- 
gesehen sind. Je nach der Zahl der in diese 0e5-

\orkamins sind mit wassergekuhlten Platten aus- 
gekleidet von denen die angespritzte Schlacke sich 
leicht abstoBen laBt

Vor dem Einlaufen der Schlacke yom Hoehofen 
wird der Windschieber fur die Luftkasten geSffnet 
und die Schlacke dann einlaufen gelassen. Sobald die 
Waune voll ist und zum Ueberlaufen kommt, schlieBt 
die flussige Schlacke sowohl die Einlauf- wie die 
Auslaufóffnung selbsttatig ab. Das durch das Durch- 
blasen der Luft durch die flussige Schlacke erhaltene

iSc/7/7/ffĆT-/Z
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Gas streicht dann unter dem Gewolbe nach dem 
Vorkamin, dann durch den Fuchs in den iiber dem 
hinteren Teil des Gewolbes angeordneten Haupt- 
kamin, aus dem es in die ausgemauerte Gasleitung 
eintritt.

Nach Beendigung des Schlackenlaufes wird das 
im unteren Teil der Arbeitstiir am vorderen Ende 
der Wannę yorgesehene Stichloch geoffnet" und die 
in der Wannę beiindliche Schlacke ablaufen gelassen. 
Sodami wird die Arbeitstiir geoffnet, die Schlacken- 
schalen uber den Winddusen abgestoBen und mit 
einer Kiatze herausgezogen. Ebenso werden der 
Vorkamin und die Ein- und Auslaufoffnungen 
von der angesetzten Schlacke gereinigt. Die ąn 
den Wandungen der Schlaekcnwanne angesetzten 
Schlackenschalen werden, soweit sie nicht yon selbst 
abfallen, nicht entfernt, da sie der Wannę ais Aus- 
mauerung dienen und einerseits die GuBteile gegen 
zu plotzliche Temperaturschwankungen beim Ein- 
lauf der niichsten Schlacke schiitzen und anderscits 
fiir die friscli einlaufende Schlacke.ais Isolierschicht 
dienen und ein unnotiges Erkalten derselben ver- 
h ii ten.

Ueber das Verhalten der yerschiedenen Schlacken 
liiBt sich im allgemeinen sagen, daB das Ausbringen 
an Schwefel um so hoher, je heiBer und schwefel- 
reicher die Schlacke ist, sowohl im Verhaltnis zum 
Gesamtgewicht der Schlacke, wie auch zu dem 
Schwefelgehalt derselben. Die Zusammensetzung 
der Schlacke ist ebenfalls von EinfluB, indem saure 
lange Schlacken den Schwefel leichter und weit- 
gehender abgeben, ais stark basische Schlacken. — 
Hingegen sind letztere meist reicher an Schwefel 
und heiBer, so daB trotzdem eine gute Entscliweflung 
stattfindet. — Bemerkenswert ist die Yeranderung 
im Ausaehen der Schlacken nach der Luftbehandlung. 
Bekanntlich. sind Schlacken mit hohem Schwefel- 
kalziumgehalt durch ausgeschiedene Nadelchen de3- 
selben milchig getriibt, wie dies in besonders aus- 
gepragter Weise bei den Hamatitschlacken der Fali 
ist. Solche milchig getriibten Schlacken werden 
durch die Luftbehandlung vollkommen klar und 
glasig, was beweist, daB der Vorgang bei der Ent- 
schweflung wie weiter oben erwahnt yerlauft, daB 
n5mlich das Schwefelkalzium yerbrannt und der 
gebildete Kalk in der Schlacke aufgelost wird. In 
Beltenen Fallen wird, wenn in besonders schwefel- 
reiche Schlacken eine zur yollkommenen Verbrennung 
des Schwefelkalziums ungenugende Menge Luft ein- 
•geblasen wird, das Auftreten von elementarem 
Schwefel in dem in solchen Fallen meist sauerstoff- 
armen Gase beobachtet. Der Vorgang ist ahnlicli 
wie bei der Verbrennung von Schwefelwasserstoff 
mit ungeniigenden Luftmengen, indem sich der 
Sauerstoff der Luft wie hier mit dem Wasserstoff 
bo dort mit dem Kalzium, zu denen seine Affinitat 
groBer ist ais zum Schwefel, verbindet unter Frei- 
werden von elementarem Schwefel. Wenn diese 
Erscheinung bis jetzt noch nicht fiir die Gewinnung 
von freiem Schwefel nutzbar gemacht wurde, so 
gibt sie doch eine Erklarung fiir das Auftreten der 
machtigen Flammen beim Durchblasen von Luft

durch heiBe schwefelreiche fliissige Schlacken, indem 
zuniichst dor Sauerstoff den Schwefel aus seiner 
Kalziumverbindung yerdrangt, der dann teilweise ais 
Schwefeldampf von der durchgeblasenen Luft mit- 
gerissen wird und in langer Flanune yerbremit. 
Die so entstehende Schwefelflanmie ist aber nicht 
blaBblau, wie man dies erwarten sollte, sondern 
intensiv weiB leuchtend mit einem violettcn Schein. 
Das Leuchten der Flamme wird yerursacht durch aus 
der Schlacke yerdampfendes Kali, das beim Erkalten 
des Gases einen weiBen Nebel bildet.

Beim Ableiten des Gases durch eiseme Leitungen 
setzt sich an den Wandungen derselben allmahlich 
eine Kruste weiBen Salzes ab, das fast aus- 
schlieBlich aus Kaliumbisulfat mit geringen Bei- 
mengungen, etwa 2 bis 3 %, von Natriumbisulfat 
besteht. Der Umstand, daB in dem verfliichtigten 
Salz das Kalium so auBerordentlich vorherrscht, 
wahrend die in der Schlacke entlialtenen Alkalien 
doch meist aus vier ZehntelnKali und sechs Zehnteln 
Natron b es t eh en, findet eine Analogio in dem im 
Hochofenbetrieb, speziell bei der Verhiittung deut
scher kalifeldspathaltiger Manganerze auf Ferro
mangan, ofters beobaehteten Auftreten yon so- 
genanntem „Zyankali", das bekanntlich grofitenteils 
aus Kaliumkarbonat mit etwa 30 bis 35 % Kalium- 
zyanidgehalt besteht, fast ganz frei von Kalk und 
Kieselsaure ist, woraus hervorgeht, daB es sich um 
ein innerhalb des OfensgebildetesDestillationsprodukt 
handelt. Yermutlich wird das Kali aus der Schlacke 
beim Durchblasen von Luft ais Zyankali verfliielitigt, 
das sich aus dem darin enthaltenen Kohlenstoff- 
kalium und dem Luftstickstoff bildet und sich dann 
in dem Gase mit der stets in geringer Menge vor- 
handenen Schwefelsaure zu Kaliumbisulfat umsetzt.

Die Temperatur des aus der Schlacke entweichen- 
den, etwa 6 Vol.-% S 02 enthaltenden Betriebsgases 
ist etwa 930 bis 950°, gemessen auBerhalb des 
Strahlungsbereiches der fliissigen Schlacke. Je nach 
Bedarf kann man das Gas durch Ableitung in 
schmiedeisernen Leitungen abkuhlen oder durch 
zweckmaBige Isolierung der Leitungen bis zur Ver- 
arbeitungsanlage warmhalten.

Die jetzt auf der Gutehoffnungshiitte im Betrieb 
benutzten Schlackenwannen haben folgende Ab- 
messungen im Lichten: 3,5 m Lange, 0,6 m Breite 
und 1,4 m Hohe. In denselben wird die ganze Lauf- 
schlacke eines groBen Hochofens, etwa 180 bis 240 t 
in 24 st, behandelt. Der Apparat ist kompakt und 
laBt sich in selbst stark beengten Betrieben in die 
Schlackenrinne einbauen und betreiben. Die Blase- 
lange bei den jetzigen Apparaten ist 2 m, wird aber 
bei schwefelreichen heiBen Schlacken zweckmaBig 
bis auf 3 m verlangert, wodurch das Ausbringen 
erheblich steigt.
~"~Aus den Zahlentafeln 1 bis 4 ergibt sich ein Bild 
der mit yerschiedenen Schlacken erhaltenen Re- 
sultate. Zahlentafel 1 gibt eine Reihe von Durch- 
schnittszahlen, die bei einer sechsmonatigen Be- 
triebszeit mit Thomasroheisenschlacken erhalten 
wurden. Zahlentafel 2 zeigt unter a) die wahrend
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Zahlentafel 1. L u f  t b e h a n d e l t e  H o c h o f e n -  
s c h l a c k e  v  o n T h o m a s e i s e n .

Schlackenbeschaffeabeii
Kinliuf-
schlacke

% S

AusJauf-
schlacke

% s

Schwefel- j 
ausbringen; 
in % des 1 

SehJaeken-; 
gewicbts J

1 Got, warru . . . . 1,31 0.79 0.52
5* * . . . 1.23 0,75 0.4S

1 Lansr. kalt . . 1.42 0.96 U.46
,* etwas warmer . . 1,33 0.S4 0.49 i

j Gut, warm ...................... 1,42 0,89 0,53
1.51 0,96 0,55

K alt, schaumig . 1,54 1,04 0.50
„  kurz . . . . . . 1.23 0,73 0,50 i

Gut, lang, warm . . , 1,76 1,10 0.66
.. warm . . . 1.46 1,00 0,46

1,47 0.96 0,51
ł» 1,84 1.36 o,4S :

„  heifi . . . . 1,83 1.14 0,69 i
Hochgar, heiS . . 2.03 1.25 0,7S
M&Sig warrn. schaumic 1.57 1.09 0,48

j Gut, warm . . . . 1.34 O.S8 0.46
1,32 0.84 0,48

Zahlentafel 2.
a) L u f t b e h a n d e 1t e  H o c h o f e n s c h l a c k e  v o n  

S t a h l e i s e n .
Die Schlacke war durchweg gut heifi und dunnflassig.

mehrerer Monate erhaltenen Durchschnittszahlen 
beim Betrieb mit Stahleisenschlacken und unter b) 
 ̂ersuehsresultate mit Hamatitechlacken. Zahlen

tafel 3 gibt die erhaltenen Werte bei der Behandlung 
der Thomasroheisensehlaeke mit Luft unter gleich- 
zeitlgem Entragen Ton Anhydrit (Ca SOj). Der 
lugesetzte Anhydrit gibt rd. 25 % seines Gewichtes 
an Schwefel ab, wodureh die Ausbeute des aus der 
Schlacke stammenden Schwefels entsprechend er- 
hdht wjrd. Zahlentafel 4 zeigt die Durchschnitts- 
gehalte des aus der Schlacke ohne oder mit Zusatz 
voa Anhydrit in einer mehrmonatigen Betriebs- 
periode erhaltenen schwefiigsaurehaltigen Betriebs- 
gases. Der Sauerstoff gehalt des Gases ist durchweg 
genagend fur die Umwandlung des darin enthaltenen 
Sdiwefeldrosyds zu Schwefelsaure, sei es nach dem 
Kammer- oder dem Kontaktrerfahren.

Da* nach dem Diehlschen Yerfahren erhaltene 
schwef 1 igsaurehaltige Betriebsgas enthalt durch- 
schmttlich 6 bis 7 YoL-1 ó Schwefel diosyd neben 
geringen Mengen, meist 1 bis 1,2 YoŁ-%, Kohlen- 
saure, und etwa 10 Yol.-% Sauerstoff, wahrend der 
Best aus Stickstoff besteht Es zeichnet sieh durch 
absolute Abwesenheit ron Arsen, Chlor, Fluor, 
Kohlenosyd, Schwefel, Stauh oder ahnlichen Yer- 
unranlgungen aus, enthalt jedoch geringe Mengen 
Kaliumbisulfat, ron denen es leicht zu befreien ist. 
Es elgnet sich deshalb rorzuglich zur Herstellung 
besonders reiner Sehwefelprodukte, wie fltisslges 
Schwefeldiosyd, Sulfite, rorzugsweise tśatriumsulfit 
und ^atriumbisulfit, Kalziumbisulfitłauge, Schwefel- 
śaure, und rauehender Schwefelsaure nach dem Kon- 
iaktrerfahreŁ

E n e Ahanderung des Yerfahrens besteht darini 
daB die Ośydation des Kalzramsulfids der Schlacke 
tellweise oder ganz dureh Sulfate, rorzuglich Kalzium- 
snlrat, rorgenommen wird anier gleichzdtigem E n- 
biasea ron Luft. Hierbei •sini ein sehr reiehes Gas 
erhalten. das Salfet wird Yollstandig zersetzt, und 
m  cer Schlacke ist nach der Behandlung Salfat-

EinUaijchlacke

%S
A.usl*ufschlaeke

% s

i Schwefelausbrin^en ! 
■ in % des Schlacken- | 

g-ewichu

2,35 0,97 1,38
2,21 1,15 1,06
2,35 1,34 1,01
2.44 1,26 1,18
2,44 1,19 1.25
2,45 1,20 1,25
2.40 1,15 1,25

b) L u f  t b e h a n d e l t e  H o c h o * f e n s c h l a c k e  v o n 
H a m a t i  t e i s e n.

Die Schlacke war sehr heifi; nach dem Erkalten 
gelbliohweifi und stark mflchig getrubt ro n  ausgescbie- 
denem Schwefelkalzium, wurde sie durch das Blasen 
m it Luft. glasig und durchsichtig. Beim Blasen schlugen 
aus dem Kamin etwa sech3 Meter hohe Flammen von 
brennendem Schwefel.

S c h l a c k e n a n a l y s e .
Einlaufschlacke — 2,26%  S, Auslaufschlacke =  1,03 %  S,

S - Ausbringen =  1,23 %  S.

G a s a n a l y s e .
10,37 YoL-% SO., 1,2 Y ol.-%  CO# 3,8 Vol.-% O., 

S4.63 .VoL-% N*.

schwefel nicht mehr nachweisbar, sondern nur noch 
ruckstandiger SulfidschwefeL

Zur Durchfuhrung des Yerfahrens wird die in 
der feuerflussigen Schlacke aufgespeicherte und seit- 
her unbenutzte "Warnie und gleichzeitig die in der 
Schlacke enthaltene feuerilussige Kieselsaure und 
Tonerde zur Zersetzung der intermediar gebildeten 
Sulfite bzw. der Sulfate benutzt, und dies ohne be
sonderen Aufwand ron Brennstoffen, was, abgesehen 
ron der heute dringend notwendigen Kohlenersparnis, 
den orteil bietet, dafi das erzeugte Betriebsgas 
nahezu frei ron Kohlensaure ist und rollstandig 
frei ron KohlenoSyd. Es ist ferner ganz frei ron 
der unangenehmsten Yerunreinigung, dem Arsen, da 
dies, soweit es in den Erzen rorkommt, im Hocli- 
ofen reduziert wird und in das Eisen iibergeht. Yon 
den auBerst geringen Mengen, die in die Schlacke 
gehen, in der es sich ais arsenigsaures Kalksalz 
befindet, ist. beim osydierenden Blasen mit Luft 
eine auch nur spurenweise Yerfiiłchtigung aus der 
basischen Schlacke ausgeschlossen. In der Tat konnte 
selbst nach stundenlangem Durchleiten des Betriebs- 
gases durch Wasser oder ^Natriumsulfitlosung in den 
so erhaltenen Lósungen Arsen nicht nachgewiesen 
werden. Auch die seit mehr ais sechs Monaten im 
Betrieb der a tri umsu! fi ifabrikatio n rundlaufenden 
Mutterlaugen sind bis jetzt noch rollstandig frei 
von Arsen.

Die Behandlung der Schlacke mit Luft oder 
Anhydrit hat fur die weitere Yerwendung derselben 
keinerlei Zśaehteile. Sie laBt sich ebensogut granu- 
lieren wie ror der Behandlung, und fur andere Zwecke, 
wie z. A  fur Bauzweeke, Sehlackenwolle o. dgL, ist 
sie um so besser, je niedriger der Schwefelgehalt ist.



.23. Juni 1921. Schwefelgewinnung aus Hochofenschlacke. Stahl und Eisen. 851

Zahlentafel 3. U n t o r  Z us  a t z  v o n  An  h y d r i t  m i t  
L u f t  h e h a n d o l t e  H o c h o f e n s c h l a c k e  v o n  

T h o m  a s e i s e n .

Zahlentafel 4. Z u s a mme n s e t z u n g  des sohw efiig - 
s i iu re h a l tig e n  B e trieh sg ase s .

SchUckcn-
bcschaficnheit

An-
hydrit«
zusatz

%

K.łnlauf-
schlacke

% S

Auslauf-
schlacke

% S.

S- Ausbringen 
in % dê i 

Srhlacken- 
pewiehtes

atia der 
Schlacke 

allein

aus der 
Schlacke 
und An

hydrit

Gut, warm . . 0,06 1,66 1.01 0,55 0,68
»» ft • • 0,625 1,29 0,82 0,47 0.62

Kurz, kalt . . 0,65 1,35 0,89 0,46 0.61
Gut, lang . . . 0.40 1,66 1,10 0,56 0,66

„ heiU . . . 0,80 2,24 1,47 0,77 0,97
„ warm . . 0,75 1.83 1,25 0,58 0,76

MittelmaOig . . 0,60 1,41 0,86 0,55 0.70
Gut, heiB . . . 0,675 1,70 1.09 0,61 0.78
Hochgar, hei U . 0,60 1,70 1,03 0,67 0,82
Kurz, heiB . . 1,18 1.98 1,27 0,71 1.00
Hoohgar, warm 0,75 1,88 1,32 0,51 0,69
Lang, warm . . 1.40 1,45 0,89 0,56 0,91

Das aus der Schlacke erzeufcte Gas enthielt 91/* bis 10l/j Vol-' 
Sauerstoff

und o h n e  
Anhydrit- 

7.uxatz zur 
Schlacko

Vol.-% SOt

und mi t 
Anhydrit- 
zusaiz zur 
Schlacke

Vol.-% SOs

uud o h n e  
Anhydrii- 
ZUSfttZ zur 
Schlacke 

Vol.-% SOj

und m it 
Anhydrit- 
zusatz zur 
Schlacke 

T ol.-% SOt

5,70 7.27 3,60 8.46
4,93 6,34 8,19 10.34
5,11 5,63 5,77 7.76
4,50 7.57 6,11 7,66
5,63 10,85 6,51 6,37
S,09 9,95 7,10 7,17
7,58 6,81 8,39 6,37
5,03 8,19 8,96 6,86
6.20 7.78 9,85 6,97
5,92 8,88 5,57 14,11

Die Erzeugungskosten der schwefligen Saure sind 
gering, da neben dem Arbeiter, der jetzt die Wartung 
des Schlackenlaufes amHochofen liat, nur ein Zusatz- 
arbeiter fiir die Arbeiten an der Schlackenwanne be- 
notigt -wird. Hierzu kommen noch die geringfugigen 
Ausgaben fiir Wind, etwa 1,5 % des im Hochofen 
yerbrauchten Windes, und fiir Reparaturen an den 
Wannen, die sich auf Ersatz der allmahlich ver- 
schmorenden Diiseneinsatzstucke und der Auslauf- 
schnauze beschranken. Bei Yerwendung von An- 
hydrit kommt dessen Einstandspreis von etwa 10 Jl 
die Tonne auf die Hiitte geliefert hinzu, wobei zu 
beachten ist, daB jede Tonne Anhydrit etwa y2 t 
reines Schwefeldioxyd liefert, neben dem aus dem 
Schlackenscliwefel entstandenen Gas.

Wenn nur die groBeren Eisenhutten mit mehr 
ais drei Hochofen die Schwefelgewinnung aus 
Schlacken aufnehmen, so lassen sich unter Zuhilfe- 
nalime von Gips jahrlich etwa 250 000 t Schwefel 
in der Form von SchwefeldioXyd in Deutsehland allein 
erzeugen, die. seither ungenutzt in den Schlacken 
verloren gingen.

Die Schwefelgewinnung aus Hochofenschlacke ist 
angesichts der groBen zur Yerfiigung stehenden Men
gen und der leichten Erzeugung von Schwefeldioxyd 
aus denselben in der jetzigen Zeit groBer Knappheit 
an Schwefel von groBter nątionaler Bedeutung und 
wird auch in Zukunft von groBem wirtschaftlichen 
Interesse bleiben. Handelt es sich doch darum, 
einerseits einen ITebengewinn im Eisenhiittenbetrieb 
zu erzielen und dadurch die Konkurrenzfahigkeit 
des Hauptprodukte3, des Eisens, gdnstiger zu ge
stalten und den Eisenhiittbn die fiir die Gewinnung 
des Amnioniaks aus dem Koksgase ihrer Kokereien 
notige Scliwefelsiiure zu Jiefern, anderseits dazu bei- 
zutragen, Deutsehland von der Schwefeleinfulir aus 
anderen Landern unabhangig zu machen.

In bezug auf letzteren Punkt muB man im Auge 
belialten, daB nach dem Kriege die Einfuhr von 
Schwefelkies nicht in dem MaBe aufgenommen wird 
wie fruher, in erster Linie wegen der durch den Krieg

verursachten Knappheit des Schiffsfrachtenraumes 
und der dadurch hemrgebraehten groBen Steigerung 
der Frachtraten, die fiir Jahre hinaus naeh dem 
Kriege hoch bleiben werden. War doch die Fracht 
in den ersten Kriegsmonaten, lange bevor Untersee- 
boote Ilandelsschiffe angriffen, bereits auf 18 bis 
20 Jt fiir die Tonne Kies von Spanien nacli Rotterdam 
gestiegen, was einer Belastung allein fiir Fracht von 
ungefahr 50 Jt auf die Tonne des nutzbaren Schwefels 
im Kies gleichkommt.

Der fiir die Einfuhr nach Deutsehland zur Ver- 
f iigung stehende Schiffsraum wird fiir lange Zeit hin
aus notwendig sein, um wertvollere Giiter, von denen 
das Land im Laufe des Krieges entbloBt wurde, ein- 
zufiihren, und solch ersatzfahige Giiter wie Schwefel
kies mussen da notgedrungen zuriicktreten, wenn die 
hier im Lande vorhandenen Schwefelquellen aus- 
genutzt werden. Jedenfalls ist mit Bestimmtheit zu 
sagen, daB die Einfuhr von 1% Millionen t Schwefel
kies, die vor dem Kriege jahrlich nach Deutsehland 
zur See eingefiilirt wurden, nicht von heute auf 
morgen, auch nicht im Laufe von mehreren Jahren 
wieder aufgenommen werden kann. Der aus dem 
einheimisehen Kies und der Blende zu gewinnende 
Schwefel reicht entfernt nicht aus, unseren Bedarf 
zu decken. Die Erzeugung von Schwefelsaure allein 
betrug im Jahre 1912 ungefiilir 1650 000 t, wofiir 
550 000 t Schwefel notig sind. Etwa 20 bis 25 % 
dieser Mengen werden durch das Abrosten von Blende 
gewonnen, wahrend der einheimische Kies weitere 
15 % liefert. Es bleiben dann noch rund 60 %, 
ungedeckt, die fruher aus eingefuhrtem Schwefel
kies gewonnen wurden, in der Zukunft aber 
groBtenteils aus Gips oder Schlacke gedeckt wer
den mussen.

Es kommt noch liinzu, daB der Schwefelbedarf 
unserer kiinftigen Friedenswirtschaft ein umrergleich- 
lich viel hoherer sein wird ais der der Yorkriegszeit. 
Hierzu werden in der Hauptsache zwei Umstiinde 
beitragen:

1. Der noch gar nicht iibersehbare, jedenfalls 
auf Hunderttausende von Tonnen sich belaufende 
Bedarf der im Kriege neu erstandenen Yerfahren 
auf dem Gebiete der TcXtil- und Metallindustrie.



852 Stahl und Eisen. Beitrage zur Erhohung der Ammonidkausbcute. 41. Jahrg. Nr. 25.

2. Der Bedarf der Landwirtsehąft an stiekstoff- 
und phosphorhaltigen Dungemitteln. Denn niclit 
nur unser eigener, im Kriege vollig ausgesogener 
Boden wird lange Jalire liindurch mehr verbrauclien 
ais friiher, sondern in allen ostlichen und siidost- 
lichen Randstaaten wird, unter dem EinfluB hoher 
Getreidepreise, an Stelle der extensiven, intensive 
Bodenkultur treten und einen Diingemittelbedarf 
von ungeahnter Ausdehnung mit sieh bringen.

Der Schlackenschwefel ist daher bestimmt, eine 
Rolle zu spielen, dereń Bedeutung von Jahr zu Jahr 
wachsen wird, da man durch Zusatz von Gips oder 
Anhydrit nicht allein imstande ist, die Ausbeuten 
an Schwefeldioxyd zu erhohen, sondern auch die 
in der flussigen Hochofenschlacke enthaltene Warme 
und die zur Zersetzung des Gipses notige feuerflussige 
Kieselsaure und Tonerde neben dem in der Schlacko 
enthaltenen Kalziumsulfid anszunutzen.

Beitrage zur Erhóhung der Ammoniakausbeute bei'^der Destillation 
. der Steinkohle1).

Von 2)r.=,3ug. F r i e d r i c h  S om me r  in Breslau.
(M itteilung aus dem E isenhuttenm annischen In s titu t der Technischen H ochschule 'B reslau .)

Die Gewinnung des im Koksofengase enthaltenen Zyanwasserstoffs durch 
Umwandlung in Ammoniumsulfat.

/ \ \ x  Gewinnung der im Koksofengase enthaltenen 
Blausaure besondere Zyanwaschcr aufzustellen, 

erscheint nicht lohnend, weil der Gehalt nicht hoch 
ist und selbst Gasanstalten mit ihrem hoheren Gehalt 
die Zyanreinigung bei den schlechten Preisen fur 
Zyansehlamm ais nieht lohnend betrachten. Die Auf- 
arbeitungskosten fur die gcwonnenen Zyaiwerbin- 
dungen sind auf dem Umwege iiber Ferrozyankalium 
zu hoeh, und das gewonnene Zyankalium muB mit 
dem immer billiger werdenden synthetischen kon- 
kurrieren.

Es ware daher fiir die Kokereien schon ein Vor- 
teil, wenn sie den Teil Blausaure in Ammoniak iiber- 
fiihren konnten, den sie jetzt nutzlos unter den Oefen 
verbrennen.

B urckheiser2) behauptet, bei seinem Verfahren 
das gesamte Zyan ais Ammoniak zu gewinnen. Durch 
das Abrosten des verwendeten Eisenerzes, das 
Schwefelwasserstoff und Blausaure absorbiert hat, 
setzt er den Zyanwasserstoff in Ammoniak um. Eine 
Versuchsanlage ist auf der Kokerei der Zeche Amalia 
in Werne (Westfalen) im Bau. DaB durch Eisenerz 
bei Gegenwart von Wasserdampf Blausaure in 
Ammoniak umgesetzt wird, ist 1904 von Carpenter 
und L inder3) bei Ciausofen beobaclitet worden. 
Sie fanden bei einem Ciausofen, dem die Abgase von 
der Gaswasserverarbeitung zugefiihrt wurden, daB 
die austretenden Gase einen hoheren Gehalt an 
Ammoniak hatten ais die eintretenden, obwohl das 
Gasyolumen durch die Verbrennungsluft von 1 auf 1,5 
gestiegen war. In 1 cbm eintretender Gase fanden 
sie 1,955 g Ammoniak, in 1,5 cbm austretender Gase 
dagegen 11,896 g. Auf den Gedanken, daB dieser 
UeberschuB in den austretenden Gasen von Blau- 
saure herruhre, brachte sie der Betriebsassistent 
F. N. Sutton.

<5 ? Ł M Eo 1919' 13- m r z ’ S- 261/6; 20. Marz,S. 294/8; 3. April, S. 349/63.

RcicM)Vg1' St' U' E' 1913> 12’ Jun‘- S’ 987 (Vortra£
_ 3) Journ. oi' the Soe. of the Chem. Ind. 1904 X X III 

o. 584, ; . 3 1

Es geht aus den angegebenen Zahlen klar liervor, 
daB der Betrag an Ammoniak, der in Form von 
Karbonat in den Ofen eintritt, bei weitem nicht aus- 
leicht, um den achtmal hoheren Gehalt der austreten
den Gase zu erklaren, und daB dieses Ammoniak von 
anderen stickstoffhaltigen Korpern, z. B. Blausaure, 
herruhreri muB. Blausaure bildet mit Na OH Am
moniak naeh der Gleichung:

H C N  +  NaOH +  H 20 =  N H 3 +  HCOONa.

Analysen der eintretenden Sitttigergase zeigteiił 
daB sie 20,149 g und 12,739 g Zyanwasserstoff in 
einem cbm enthielten, ein Betrag, der Yollstandig aus- 
reicht, die Ammoniakbildung zu erklaren. Dieses 
Resultat fiihrte zu der Annahme, daB das Ammoniak 
aus Blausaure und dem bei der Oxydation des 
Schwefelwasserstoffs entstehcnden Wasserdampf nach 
folgender Gleichung gebildet werde:

HCN +  HOH =  NH, +  CO.
Durch Versuche wurde bewiesen, daB tatsachlich 

Ammoniak entstand, wenn Wasserdampf und Blau
saure iiber ein geniigend hoch erhitztes Kontakt- 
material geleitet wurden, und daB diese Umsetzung 
durch Beimischung von Schwefelwasserstoff befordert 
wiirde.

An anderer Stelle geben Carpenter und Linder 
die Zusammensetzung der Abgase bei der Gaswasser- 
verarbeitung wie folgt an:

H2S . 
HCN 
C02 . 
N , .

2.0 Vol.%
2.0 „

52.0 „
14.0 „

100,00 Vol.%

Carpenter und Linder1) stellten Versuche mit ver- 
schiedenen Kontaktsubstanzen, Schamotte, Eisen- 
oxyd und Weldonschlamm, bei verschiedenen Tem- 
peraturen an und fanden, daB bei Eisenoxyd die hiich- 
sten Ausbeuten an Ammoniak erreicht werden, wah
rend der Rest zu Stickstoff zerfallt. Geschwefeltes 
Eisen reagiert auch. Schamotte gibt ebenfalls unter

Ł) journ . of the Soc.'of the'Chem.rInd.r1905,rVol. 24.
S. 63; Yol. 23, S. 577 ~ '  '  '
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Kohlenoxydbildung gute Ausbeuten, wahrend Wel- 
donschlamm unsicher wirkt. Gegenwart von Luft 
erniedrigt die Ammoniakausbeute, Gegenwart von 
JT.,S erliijht sie.

Weise mit den schon yorhandenen Mitteln die Blau
saure in Ammoniak umzuwandeln. Da heute alle 
Blausiiure in den Kokereien verloren geht, ist auch 
ein Teilerfolg schon erfreulich.

Die Bildung von Am
moniak aus Zyanwasser- 
stoff nach der von Car- 
penter angegebenen Formel 
HCN +  HOH =  K ir, +  CO 

ist weiter nichts, ais eine 
sogenannte „Verseifung“, 
der die Blausaure, dasNitril 
der Ameisensiiure, unter- 
zogen wird. Die Versei- 
fung verlauft bei Gegen
wart von Natriumhydr- 
oxyd nach der Gleichung:

HC-NT +  Na OH +  HOH 
=  NH3 +  HCOONa 

(Ameisensaures Natrium).
Die Nitrile konnen aber 
nicht nur durch Alkalien 
und, wie oben gezeigt, 
durch Kontaktsubstanzen 
und iiberhitzten Wasser- 
dampf, sondern auch durch 
Sauren verseift werden.

Fiir die Kokereiingenieure 
liegt es nun nahe, die Ver- 
seifung durch Schwefel
saure auszufuhren. Die 
Yerseifung der Blausaure 
yerlauft iiber das Amid 
der Ameisensaure (Forma
mid) und die Ameisen- 
siiure selbst:

[1. IICN +  IIOH =  H
1 ° (Formamid).

II

Spater hat auch Schreiber1) iiber die Umwand- 
lung von Zyanwasserstoff in Ammoniak gearbeitet 
und ahnliche Resultate erhalten. Diese Yerfahren 
bedingen aber eine Komplikation des Betriebes, und 
esfragt sich, ob es nicht moglich ist, auf einfachere 

i)  Ztscłir. f. angew. Chem. 1912, 8. Nor., S. 2292.

» x v . 0

\ N H ,

- o f °  + HOH 
\ N H a

=  NH3 +  II — C ^ ° —  OH. 
(Ameisensaure).

Die Ameisensaure zer- 
fiillt bei Gegenwart von 
starker Schwefelsaure nach 
der Gleichung:

3. HCOOH =  HOH +  CO.
FaBt man diese drei 

Gleichungenzusammen, so 
erhalt man die Gleichung 4 
mit Anfangs- und End- 
produkt:
4. h c n  +  h o h = n h 3+ c o .

Es entsteht also dabei Kohlenoxyd.
Da aber’ die Ameisensaure auch ein starkes Re- 

duktionsmittel ist, zerfiillt sie bei Gegenwart von 
reduzierbaren Substanzen (z. B. N 02 in der Kammer- 
saure) auch nach der Gleichung:

HCOOH =  C02 +  H2.
114
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Zahlentafel 1. V e r s u c h « e r g e b n  i s s e .

Nummor 

des 

| Ycrsuchs

Temperatur 
der Schwefel- 
sliure In den 
Keaktions- 
irefaBen

: ■
Art

des durch^elei- 
teten Gases

Gasijeschwin-
Das Gas Ist mit 

Wrasserdauipf
In Ammoniak umgewandeltyr 
ZyanwassesstofF (% der ange- 

wendeten Menge) Kicbt
Yerlust

digrkeit

ccm/sek

jesattigi bei 
°C

in RtaktionsgefaB
i ii . ] n i

Gesamt
%

zersetzt

% %

1 30 H„ ____ UeberschuB ____ ____ 52,23 47,77 0
i »> 100 H„ UeberschuB — . — 98,37 1,63 0

3 100 CO. UeberschuB — --- —- 96,85 3,15 0
4t '

100 CO. gro Cer ais bei 
Yersuch 3

UeberschuB 56,28 31,57 4,86 92,71 7,29 0

5 95— 100 CO, wie bei Yers. 4 70 65,59 28,34 2,02 95,95 4,05 0
1 6 100 H» — 70 65,77 22.6S 5,16 93,61 6.93 0

t; I u .  I I  bei 70" 
I I I  bei 21°

h 2 -r 70 49,69 27,63 2,69 80,01 12,78 7,21

s

!
I u. I I  bei 70° 

I I I  bei 20°
H s — 70 56,22 23,02 5,08 S4,32 12,78 2,90

9 100 H. 4.76 70 2S,1S 34,50 13,54 76,22 11,13 12,65
10 100 H„ 2,93 70 - — .— 94,6S 5,32 0,0
11 100 h 2 2,76 70 •— — 97,23 2.72 0,05
12 100 m 3,41 70 95,12 4,88 0,0

Es ist also zu  Yerm uten, daB bei der Reaktion auch 
Wasserstoff und Kolilendiosyd entstehen ■werden.

Die im UeberschuB Yorharidene Schwefelsaure 
wird das gebildete Ammoniak abbinden und aus dem 
Gleichgewicht schaffen, so daB die Reaktion nach 
dieser Richtung bis zur Ueberfuhrung allen Zyan- 
wasserstoffs in Ammoniak verlauft. Es wurden nun 
rerschiedene Yersuche nach dieser Richtung ange
stellt.

Anordnung und A usfuhrung der Y ersuche.
Aus einer Losung von Kaliumzyanid, dessen Ge

halt titrimetrisch kontrolliert wurde, wurde dureh 
Eintropfenlassen von Z\ormalschwefelsaure Blausaure 
freigemacht, die, dureh Erhitzen mit Wasserdampf 
gemischt. dureli drei Waschflaschen geleitet wurde-

Es wurde zunachst festgestellt, welche Saure- 
konzentratiou sich am besten eignet. Dabei zeigte 
sich, daB konzentrierte Schwefelsaure und Erhitzen 
uber 1300 nicht gunstig ist, daB dagegen die Saure 
reagiert, wenn sie viel Wasser aufgenoinmen hat.

Sehr gute* Resultate wurden mit 6 0 0 Be-Saure 
(d =  1,71) erhalten.

25,0 cem Kaliumzyanidlósung, die nach Liebig 
titriert 12.35 ccm Normal-Silberlosung entspreclien, 
also 24,7 ccm Xormal-Ammoniak gleichkommen, 
wurden in einem Erlemneyer mit Wasser zum Sieden 
erhitzt und langsam mit 50,0 ccm Normal-Schwefel- 
saure aus einem Tropftrichter Yersetzt. Die ent- 
AYickelte Blausaure wurde dureh drei Waschflaschen 
mit je 25 ccm Schwefelsaure von 60 ® Be geleitet. 
Die nicht in Ammoniak umgesetzte Blausaure wurde 
in Ammoniak aufgefangen und titriert. Die Schwefel
saure der Waschflaschen wurde verdiinnt und in 
einem Zehntel der Ammoniakgehalt bestimmt. Die 
Ergebnisse der Yersuche sind in Zahlentafel 1 zu- 
sammengestellt. Es zeigte sich zunachst. daB ein 
UeberschuB an Wasserdampf und Erwarmung der 
Saure gunstig wirkt. -Es wurden bei Yersuch 2 
9S,37 % Zyanwasserstoff in Ammoniak umgewandelt.

Da aber in der Praxis die aus dera Sattiger ent- 
weiehenden Zyanwasserstoffdampfe auBer dureli 
Wasserdampf noch stark dureh Kohlendiosyd ver-

diiimt sind, wurden die Yersuche in einer Apparatur 
wiederholt, die es gestattete, einen Strom von Kohlen- 
dioxyd dureh die ReaktionsgefaBe zu leiten. Die Um- 
setzung in Ammoniak wurde dadurch etwas geringer, 
war aber immer noch befriedigend. Bei langsamem 
Kohlendioxydstrome wurden 95,95 % des aufgewen- 
deten Zyanwasserstoffs in Ammoniak Ubergefuhrt, 
wahrend die Ausbeute bei schnellerem Strome auf 
92,71 sank (Yersuch 3 und 4). Die Yerteilung der 
Umsetzung auf die drei ReaktionsgefaBe ist aus der 
Zahlentafel 1 zu erselien.

Bisher wurde mit sehr hohem UeberschuB an 
Wasserdampf gearbeitet: es fragt sich, ob ein ge- 
ringer Wasserdampfgelialt des Reaktionsgemisches 
fordernd oder schadigend wirkt. Bei den weiteren 
Yersuchen wurde daher das Gas nur bei 7 0 0 mit 
Wasserdampf gesattigt in die Saure geleitet. Die 
Apparatur dieses Yersuches zeigt die Abb. 1.

In den Kolben d wurden 50,0 cem JTormal- 
schwefelsaure mit etwa 200 ccm Wasser im Sieden er
halten. Die entwickelten Wasserdampfe wurden in 
dem Kiihler b, der ais RuckfluBkuliler wirkte und 
aus dem Topfe c mit Wasser von 68 bis 700 be- 
schickt wurde, teilweise kondensiert. Ans dem Kipp- 
apparat k wurde ein mehr oder weniger schneller 
Kohlendioxydstrom dureh die Gasuhr, den Kolben d, 
den RuckfluBkuliler b, die drei Waschflaschen a, die 
dureh das Wasserbad k erwarmt wurden, deii Kiihler 1 
und das 10-Kugelrohr f  geleitet. Aus dem Tropf- 
trichter e •wurden langsam 25,0 ccm einer dem Gehalt 
nach bekannten Kaliumzyanidl6sung zu der Saure 
im Kolben d gelassen. Der entwickelte Zyanwasser- 
stoft ging mit dem eingeleiteten Kohlendiosyd und 
der Wasserdampfmenge, die der Sattigung bei Kuh- 
lertemperatur entsprachen, dureh die drei Reaktions
gefaBe, wurde dort zersetzt oder ging mit dem Koh- 
lendioxyd in das mit Ammoniak geiullte 10-Ivugel- 
rohr, wo die nicht in Ammoniak umgewandelte Blau
saure absorbiert wurde. Die letzte Waschflasche 
enthielt Yerdunnte Schwefelsaure, um das aus dem 
10-Kugelrohr mitgenommene Ammoniak zu absor- 
bieren.
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Der Tropftrichter wurde mehrmals ausgcspult, 
damit auch siclier alles Zyankalium in den Zer- 
setzungskolben gelangte.

Nach dem Versuch wurde die im 10-Kugelrohr 
iibsorbiertc. unzersetzte Blausaure m it n/10 Silber-

Abbildung- 2. Sattiger des Yerfahrons nach Collin.
GE =  E in tritt des Gasefł." GA =  Aąstritfc des Gases. DE — 
E in tr itt der Diimpfe uus derK olonne. DA =  AustritŁ der
DUmpfeJauś derK o lonne . ----- Stand der Lange wtth ren d

Ł des Betriebes.

nitrat und Jodkalium ais Indikator titriert und der 
Ammoniakgehalt der Schwefelsaure einzeln bestimnit.

Yersuch 5 m it Kohlendioxydzusatz ergab eine 
ennutigende Ausbeute, ebenso Yersuch 6 m it Wasser
stoff. Dagegen zeigten die Versuche 7 und 8 mit 
niedriger Temperatur der Reaktionssaure hohe Be-

Zyankaliumlosung sich unter Bildung von Zyanyer- 
bindungen zersetzt hatte, aus denen durch verdiinnte, 
Schwefelsaure kein Zyanwasserstoff mehr entwickelt 
werden konnte. Nachdem die Zersetzung einmal be- 
gonnen hatte, ging sie so schnell weiter vor sich, dat! 
sich der Titer der Losung in wenigen Stunden anderte 
und die Losung immer dunkler gelbbrauu wurde.

Die nachsten Yersuche wurden daher immer m it 
frischen Zyankaliumlosungen angestellt, und sehon 
der nachstc Versuch 10 ergab eine hohe Umsetzung 
ohne Yerluste, die durch Versuch 11 noch iibertroffen 
wurde.

Von Versuch 9 ab wird die Gasgeschwindigkeit 
vergleichbar, weil der aus einer Stahlflasche ent- 
nommene Wasserstoff durch eine rorgeschaltete Gas- 
uhr gemessen wird.

Bei Versuch 12 wurde noch ein 281 fassender Gas- 
behalter angesclilossen, wodurch es moglich wurde, 
das aus dem Verdunnungsgas, dem Luftinhalt der 
ReaktionsgefaBe und den gasformigen Reaktions- 
produkten entstandene Gemisch zu analysieren. Es 
hatte folgende Zusammensetzung in Volumen-
prozenten:

S au e rs to ff ................  4,15 Vol.%
Kohlenosyd . . . .  8,45 „
M e t l ia n ....................  2,55 „
Wasserstoff . . . .  69,90 „
S tic k s to f f ................ 14,95 „

100,00 Vol.%
Nachdem so erwiesen war, dafi man m it der an- 

gegebenen Anordnung und den angegebenen Tem
peraturen hohe Ausbeuten an Ammoniak erzielen 
kann, sollte yersucht werden, ob m it einem der Ko- 
kereipraxis angenaherten Apparat ahnliche Resultate

I  =  S(ittiger nacli Collin m it Einsatz zur GewInńWg de* Zyanwaaserstołte. TC — Offencr Kustcnsattiger m it Zyaugewinnung. 
1H =  Geschlosscner Sflttiger mit Zyangewinnung. GE — G aseintritt. GA =  G asaustritt. SE ~  ?chwefelsaureeintritt. I)E =
E in tritt der DKmnfe m it Ammoniak, Kohlendioicyd, Schwcfclwasserstoff und Zyanwasserstoff. ----- Stand der Lauge.wiihrcnd

des Betriebes.

trage an unzersetztem Zyanwasserstoff und sogar Yer
luste, die bisher noch bei keinem Yersuch aufgetreten 
waren. Diese Verluste konnten auf die niedrige Re- 
aktionstemperatv.r zuriickgefuhrt werden, wodurch 
die Reaktion beim Formamid hatte stehen bleiben 
konnen, doch ging aus Yersuch 9, der trotz hoherer 
Reaktionstemperatur noch groBere Yerluste aufwies, 
heryor, daB der Fehler anderswo gesucht werden 
muBte. Es stellte sich schlieBlich heraus, daG die

zu erzielen sind. Unter den vorhandenen direkten 
Verfahren erschien das von Collin besonders geeignet, 
bei dem die aus dem Kolonnenapparate kommenden 
blausaurehaltigen Dampfe getrennt yon dem Gase 
durch den Sattiger gefiihrt werden. Der Sattiger 
nach Collin ist konstruiert, wie Abb. 2 zeigt1). Aendert 
man den Sattiger nach Abb. 3 um, so laBt sich muhelos

i )  St. u. E. 1913, 15. Mai, S. 821.
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Zahlentafel 2. E r g e b n i s s e  m i t  d e n  W a s o h e r ń  v o n  0 ’N e i l l .

Ammoniakwasser v o r  der f  g NH3 in 1 1 7,00 5,27 4,25 3,87 6,15 7,00 |
Kolonne  ̂ g .H .S  in 1 1 3,20 2,49 1,98 2,31 3,57 3,20

Waschfliisiigkeii; aus der /  g NH3 in 1 1 7,48 6,93 5,50 4,79 5,98 8,48 i
ersten Kolonne \  g H 2S in 1 1 1,46 1,12 0,68 0,74 0,80 1,46

WasohfUissigkeit aus dem / g N H , in 1 1 7,48 6,83 5,84 5,03 7,82 9,18
ersten Wascher 1 g H= S in 1 1 6,12 6,00 3,80 4,43 6,13 8,17

H2S im Rohgase vor dem Wascher g H ,S  in 
100 o b m ............................................................. 1850 1610 1350 1610 1275 2210

IKS im Rohgase nach dom ersten Wascher 
g in 100 o b m ................................................ G34 221 77 57,2 101

1
70

Waschfliissigkeit in einer Stunde cbm . . . 3,25 3,70 3,17 4,08 2,72 4,08 ;
H»S entfernt in g duroh 1 cbm Flussigkeit . 452 426 400 386 . 570 605 i

eine Gewinnung dor im Gaswasser enthaltenen Blau- 
siiure erzielen.

In der uhtersten Tauchung wurden die Dampfe 
an die Lange ihren Ammoniąkgehalt und ihren iiber- 
schuśsigen Wasserdampf abgeben, nachdem sie einen 
Teil ihrer Wiirme —  sie sind, da sie etw a 0,2 a t Ueber- 
druck haben, iiber 100 0 warm —  an den inneren E in 
satz bzw. die Treimungswand abgegeben haben. D ie  
Lauge hat eine Temperatur von 70 bis 75 °. In  den 
vier Reaktionsraumen flieBt den Dampfen Schwefel- 
siiure von 6 0 0 Be, die durch die Dampfe auf 70 bis 
1 0 0 0 vorgewarmt ist, entgegen und w andelt die Blau- 
siiure in Ammoniak um, das sie gleich abbindet und 
dem Laugenbad zufuhrt. A uch bei den offenen alten  
Sattigern oder den geschlossenen nach W ilton liiBt 
sieh der E insatz fiir die Blausauregewinnung ohne 
weiteres einbauen, w ie aus Abb. 3 I I  und II I  hervor- 
geht.

Da nun der Gehalt des Kokereigaswassers an 
Blausaure bei den neuen Yerfahren —  wenigstens bei 
uns, wo Kohlen m it 12 % Wasser verwendet werden—  
nur gering ist, so muB m an Yersuchen, den Gehalt 
anzureichern. E s gibt, ohne zur W aschung und 
tieferen Kuhlung zuruckzukehren, ein M ittel.

Wenn m an den Teil der Dam pfe aus dem Ko- 
lonnenapparat aus den unteren Kolonnen fur fliich- 
tiges Ammoniak oder gar aus den Kalkkolonnen ab- 
trennt, den Wasserdampf durch einen kleinen Riick- 
fluBkuhler ausscheidet und die nahezu C 02- und 
H 2S-freien Ammoniakdampfe vor dem letzten  k iih ler  
in den Gasweg leitet, wird man eine Erhohung des 
SchwefelwasserstoS- und Blausiiuregehaltes des Gas- 
wassers zweifellos erzielen. E s wurde zwar eine kleine 
Aenderung der Dampfzufuhrung zu  dem Abtreibe- 
apparat notig m achen, doch wiirde es sich beson
ders bei der Verkokung trockener Kohle m it gro- 
Berer Blausaurebildung lohnen. E ine Erhohung des 
Dampfverbrauchs ist damit nicht yerbunden, da ja  
die Menge des Gaswassers nicht geandert wird und 
die Hauptmenge des dem Abtreibeapparat zuge- 
fiihrten Dampfes zur Erwarmung der groBen Wasser- 
racngen auf Siedetemperatur dient.

E in ahnliches Yerfahren, das allerdings mehr die 
Reinigung des Gases von Sehwefelwasserstoff be- 
zweckt, wendet J. G. 0 ’N e i l l1) an. Er m acht daruber 
folgende Angaben:

I)  ProgressiTe Age 1912, S. S6S: Journ. f. Gasbel.
1913, 29. Marz, S. 304.

„J . C. Hills schlug in den englisehen Patenten  
Nr. 1369 (1868) und 934 (1874) vor, das Gas m it einer 
verdiinnten Ammoniaklosung zur Entfernung des 
Schwefelwasserstoffs zu waschen. Der Versuch 
scheiterte an Ammoniakyerlusten. Wiirde H ill die 
riclitige Temperatur, festgestellt haben, sO hatte er 
gefunden, daB nur dio doppelte Menge Ammoniak, 
welche aus einer Tonne Kohle gewonnen wird, not
wendig ist, um allen Sehwefelwasserstoff aus dem 
gleichen Kohlengewicht zu absorbieren und nicht, 
wie H ill annalim, die sechs- bis siebenfache Menge.“

Das Verfahren vou 0 ’N eill ist auf dem Gaswerk 
in  Geneva, N .Y ., in  Betrieb. Esw irdSchw efelw asser- 
stolf, Zyanwasserstoff und etwas Kohlendioxyd aus 
dem Rohgase durch eine schwache Ammoniaklosung 
absorbiert, die einer gewohnlichen Anlage fiir Ani- 
moniakwasser entnommen wird. E s wird nur die 
Menge des der Destillierkolonne zugefiihrten Am- 
moniakwassers erh5ht und ein Teil der Flussigkeit 
dem obersten Kolonnenringe wieder entzogen. Diese 
Gaswassermenge, die der W irkung des m it einem  
hohen Ammoniakgehalt beladenen Dampfes ausge
setzt war, wird auf 3 0 0 abgekiihlt und in  den ersten 
Wascher an Stelle des Waschwassers gepumpt. Die 
Wirkung der W aschung zeigt Zahlentafel 2. Der 
Zyanwasserstoff wird Yollstandig absorbiert, ferner 
werden noch 0,3 bis 0,5 % K ohlendioxyd ausge- 
waschen. D ie Temperatur der W aschfliissigkeit soli 
30 0 nicht ubersteigen, besser is t 25 °.

Das oben geschilderte Yerfahren von 0 ’Neill 
diirfte den N achteil einer erlieblichen Erhohung des 
Dampfverbrauchs haben, auBerdem wird immer 
noch Sehwefelwasserstoff, Kohlendioxyd und fixes 
Ammoniak in  den Gaswasserkreislauf wieder einge- 
bracht, w as bei der Einfiihrung von Ammoniakdampf 
aus den Kalkkolonnen vermieden wird und keinen  
Dampfaufwand erfordert.

Beim  Umbau alter, indirekter A nlagen.gew innt 
man durch Einbau des Sattiger-Einsatzes die Blau
saure ohne weiteres. Das is t besonders w ichtig fur 
Gasanstalten, die auf diese W eise bei dem verhaltnis- 
maBig hohen Zyangehalt ihrer Gaswasser eine erheb
liche Erhohung des Ammoniakausbringens erzielen 
wurden.

Um nun ahnliche Yerhaltnisse zu scliaffen, wurde 
das Wasserstoff-Blausaure-Geinisch durch eine mit 
Sattigerlauge gefiillte dreihalsige Flasche geleitet, die 
durch einen Thermostaten auf 7 0 0 gehalten wurde,
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Zahlentafel 3. E r g e b n i s s e  m i t  V e r su  o h s a n o  r  d n u n g  n a c h  Ab b .  4.

V'
Nummer 

des Yer- 

suchs

Temperatur
der

Art iles

durch-

gelei-
teten.

Gases

Gas-

ge-

schwin*

digkelt

ccm/sek

Das Gas 
ist mit 

WaisCr- 
dampf 

ęesattigt 
bei 

° C

Yon dem angewendeten 
ZyanwasserstoiT

Zusammensetzung des Gases iu Raumprozenten

Sulfat- 

laugc 

0 C

Schwe- 
fel- 

snure 

0 C

■wurden 
in  m h  
umge

wandelt 
%

blieben
un-

/-ersetzt

%

gingen

Terlorcn

%

Kohlen-' Sauer- 

dioxvd stofl'

Kohlen-

oxyd
Methan

W asser

stoff

Stlck-

stoff

13 70 70 H„ 2 ,81 70 71 .9 2 15 ,47 12,61 0 ,2 0  I 0 ,30 1 ,80 0 ,9 5 94 ,1 0 2 ,6 5

14 70 100 H , 2 ,76 70 85 ,10 4 .01 10 ,8 9 1,00 i 0 ,6 0 5 ,00 1,S0 8 0 ,7 0 1 0 ,9 0

15 70 100 H„ 3 ,60 70 8 8 ,8 3 2 ,67 8 ,50 0 ,3 0  I 0 ,10 10 ,50 1 ,05 86 ,0 5 2 ,00

IG 70 100 h ; § 6 0 70 9 4 ,5 5 5 ,45 0 ,0 0 0 ,9 0  1 .10 9 ,85 1 ,95 79 ,8 0 6 ,40

bevor es in die auf 7 0 u oder 1 0 0 0 gehaltenen Scliwefel- 
siiureflasehen eintrat. Dic Lauge von 70 0 diente 
dabei ais RuckfluBkiililer, indem sie den iiberschussi- 
gen  Wasserdampf aufnahm. Durch die Lauge wurde 
auBerdem cin starker Luftstrom gedruckt, der dem 
Gas in  der Praxis entsprach und den Wasserdampf 
mitnahm. Abb. 4  Yeranschaulicht die Gesamtanord- 
nung fiir Yersuch 13 bis 16.

d ist der Kolben, in dem durch Eintropfen von 
Kaliumzyanidlosung aus e die Blausaure erzeugt 

•wurde, c die Laugetauchungin einem Topfe, der durch

Abbildung 5. Versuohsanordnung zum 
Studium des Einflusses von H2S auf 
die Verseifung des Blausaure-Zyan- 

wasserstoffes.
B =  GaabehUlter. WE «» W assereintritt. 
W F r=> Waschflascbe m it Kalilange. B x Es 

«= Gasprobenrohre.

gehalten werden konnte. Es lieB sich daher kaum  
vermeiden, daB yoriibergehend Zyanwasserstoff durch 
das mittlere unten offene Tauchrohr in den Luftraum  
iibertrat und der dort durchstromenden Luft seinen 
charakteristisclien Geruch vcrlieh.

Auffallig war bei Yersuch 13 und 14 der Gehalt 
des Gases an K ohlendiosyd und Methan. Es war 
festzustellen, ob er aus der Zersetzung der Blausaure 
herriihrte oder aus dem verwendeten Bomben- 
wasserstoff. Der Wasserstoff aus der Bombę wurde 
untersuelit; er zeigte folgende Zusammensetzung:

Kohlendioxyd . . . 0,00 Vol.%
S au e rs to ff................  0,30 „
Kohlenoxyd . . . .  2,05 „
M e th a n ....................  0,00 „
Wasserstoff . . . .  95,65 ,,
S tio k s to f f ................  2,00 „

100,00 Vol.%

'Thermoregler auf 7 0 0 gehalten wurde, f  ein 
Sicherheitsgef&B, das verhindem sollte, daB vom  
Wasserstrahlgeblase, das die Luft lieferte, Wasser 
in die Lauge eindrang. a sind die drei Reaktions- 

.gefaBe, die durch Wasserbad auf 70 oder 100° ge
halten wurden. Hinter den drei Waschflaschen war 
ein 10-Kugelrohr m it Ammoniak und die Schwefel- 
saureflasche eingeschaltet. g  ist der Gasometer, 
durch den das Gas gemessen wurde, h das zugehorige 
Manometer. Yon Yersuch 15 ab wurde Ammoniak- 
und Schwefelsaure-Waschflasche entfernt, da das Gas 
CO, enthielt und dessen Herkunft bestimm t werden 
sollte.

D ie Ergebnisse dieser Yersuche sind m  Zahlen
tafel 3 zusammengestellt. Die bei denVeirsuchenl3, 
14 und 15 auftretenden Verluste sind darauf zuriick- 
zufiihren, daB der Druck der durch L T eintretenden 
und durch L A (Abb. 4) austretenden Luft sowie der 
Strom des m it Wasserstoff und Wasserdampf ver- 
mischten Zyanwasserstoffs nur scliwierig gleichmaBig

Aus der Bombę konnte also das 
Methan der vorigen Versuche nicht 
stammen. Um den Sauerstoff zu ent- 
fernen, wurde das Wasserstoffgas durch 
ein Porzellanrohr m it 11 0 0 0 geleitet 
und dann durch Lauge und Natron- 
kalk von dem etwa gebildeten Kohlen- 
dioxyd befreit.

Trotz dem zeigte Versuch 15 wieder 
Methan. Es konnte also die Bildung 
des Methans nur wahrend der Reaktion, 
d. h. bei der Zersetzung der ais 

Zwischenprodukt gebildeten Ameisensaure, statt- 
finden. Um dies zu beweisen, wurde aus Ameisen
saure (d =  1,2 und Schwefelsaure von 6 0 0 Bć) in 
der bekannten Weise Kohlenoxyd dargestellt.

Das Gas wurde analysiert; es zeigte folgende Zu
sammensetzung, nachdem es m it Natronkalk von 
K ohlendioxyd  und von Saurediimpfen befreit war.

Yersuch I  Yersuch IC 
Yol.% Yol.%

K ohlendioxyd............................  0,00 0,00
Sauerstoff ................................. 0,60 0,80
Kohlenoxvd............................ .... 94,10 93,45
W asserstoff................................  0,85 1,10
M ethan ........................................  ^>05 1,60
Stickstoff................................  2>40.... 3,05_

100,00 100,00

Es geht daraus hervor, daB bei der Zersetzung 
von Ameisensaure Methan in erheblichen Mengeu 
gebildet werden kann. D iese Reaktion wird auch im 
besprochenen Falle eintreten, da die Zersetzung der 
Blausaure ja tiber die Ameisensaure geht. Die
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Zahlentafel 4. E r g e b n i s s e  e i n e r  Y e r s n c h s r e i h e  m i t  V e r  s n c Ł e  a n o r d  n u n g  n a c h  Abb .  1

\ Tempe- 
jSoscmcr ratur

Art des 

: darch- 

q-elei- 

;eten 

Gases

; Gehalt 
des

i Gases 
an 

i Schwe-
fel-

WJiSifr*
stoff 

j llaum %

f Gas-
Da* Gas

■ i«! mit

Ton dem an- 
ęewendeten

Z y a n-w as« ersto ff

j ] der : 

j ' r r " Schwe- 

•ocbj felsiur? 

*C

j §*- 

>chwln- 

| diękeit

| ccm/«ek

■

siofT o-e- 

sattigt 

bei

]

i ■wrurden 
i in N’HS 
| umęe- 
‘ w andeh ;

o /-O

g-insen

fcrloren

%

i 17 100 CO. i 0.0 1,17 70 1 96,8S i 3,12 i
i 1S 100 CO, < nich t j
j 1 i best. i 1,74 “0 93,28 j 1,78
| 19 100 i CO. j 4.39 ; 2.24 70 ! 96,59 i 3,41

20 100 CO. i 2.70 | 2,98 ; 70 i 99,34 j 0,66

Menge des aiif- 
ęefansjenen Ga*w

lJaron

Zasam m ensetzanę des n i c h t  In Kali- 
Jauęe absorbierbaren Gases In Kaum- 

prozenten

4,203

6,279
8,015

■waren 
n i c h t  
in Kali- 

iansre 
ibjorbier 

bar 
Raam%

11,9

11,75

5 .5

7.5

Kohlen-

oxyd
Mcthan

Wa<ier-

stoff

Saaer-

stoff

Stlck-
s t o f f

■ S5,25 0.80 S, 75 0 ,0 5,20

: 79,2 
93,6 
94.2

0,20
0 .1 0
0.20

0,2
0,0
0,0

2,3
0,1
0 ,1

18,1 
6 ,2  ! 
5,5 | 

1
Analysen der  ̂ersuche 13 bis 16 zeigen einen Gehalt 
von K ohlendiosyd. DaB die Ameisensaure nach der 
Gleiehung

HCOOH =  CO', +  H . 
latsachlieh zu  einem Teile zerfallt, beweist der 
lYas.<erstoffgehalł des aus ihr erzeugten Kohlen- 
oryds. D ie Yerhaltnisse bei den Yersuclien m it 
Zyauwasseretoff sind ganz ahnliche, so daB auch da 
die Reaktion m itrerlauft; nur findet man den ge- 
bildeten Wasserstoff nicht, da ja Wasserstoff zuge- 
setzt wiirde. D ie aquiralent« Menge K ohlendiosyd  
dagegen fallt anf.

Aus den letzten  \  ersuc-hen geht hervor, daB auch  
in der Prasis^ wo derzyanwasserstoffhaltige Gasstrom  
erst saure Sulfatlauge durchstreichen muB, weit- 
gehende Um setzung zu erwarten ist. E s ist bisher 
jedoch noch nicht nachgewiesen, ob auch Wasser
stoff bei der Yerseifung der Blausaure gebildet wird. 
Ebenso ist noch zu untersuchen, ob der in  der P rasis  
immer rorhandene Gehalt an Schwefelwasserstoff 
fórdernd auf die Reaktion ein wirkt. Nach den Yer- 
suchen von Carpenter und Linder ware das anzu- 
nehmen. E s wurden daher noch einige Yersuche m it 
der in der Abb. 1 angegebenen Apparatur im Strome 
ron K ohlendiosyd und Schwefelwasserstoff ausge
fuhrt. D ie Ergebnisse dieser Yersnchsreihe sind in 
Zahlentafel 4  angegeben. Aus Yersuch 17 geht her- 
'o r , daB sich auBer dem friiher nachgewiesenen  
Kohlendiosyd und Met h in  auch Wassserstoff in er- 
hebbeher Menge durch Xebenreaktion bildet.

Es folgen nun die  ̂ersuche m it Schwefelwasser- 
stoflzusatz. D a der Schwefelwasserstoff aus Schwefel
eisen nie frei von W asserstoff ist, wurde hier zunachst 
rersucht, den Schwefelwasserstoff durch Ansauern  
von Kaliumpolysulfid zu gcwinnen. D ie Entwicklung  
"'ar aber sehr ungleiehmaBig, so daB schliefilich ein 
faeh  uer Kohlendiosydstrom durch erw annte oder 
kalte konzentrierte Losung ron  Schwefelkalium ge- 
le itet wurde. Der Kohlendiosydstrom. belud sich  
dabei m it 5  bis 2  Yol. % Schwefelwasserstoff. Yon 
der Apparatur der Abb. 1 wurde hierbei die Wasch- 
flasche h m it Kaliumpolysulfid, sowie der Kipp- 
apparat k zur Entwicklung des lvohlendioxvdes be
nutzt, Yor dem Kippapparat war eine eng ausge- 
zogene Kapillare n gesehaltet, die die Gasgeschwindig- 
keit bei allen Yersuchen nahezu gleich erhielt. Im  
Kolben d befand sich 'wie friiher Z!vormalschwefel- 

saure. im Tropftrichter e die Zyankaliumlosung.

Das Gas wurde zunachst im Gasometer gesammelt 
und dann zur Abscheidung der grofien Mengen 
Kohlendiosyd und Schwefelwasserstoff durch die- 
Apparatur nach Abb. 5 gedruckt:

Die Waschflasche und die Gassammelrohren R 1  
und R 2  waren m it starker K alilauge gefrdlt; die- 
Gaśsammelr o lir en enthielten auBerdem noch etwas- 
Ferrohydrosyd zur Absorption etw a noch rorhan- 
dener Blausaure. Durch Druckwasser wurde das: 
Gas aus dem Gasbehalter dureh das Schlangenrohr 
der Waschflasche gedruckt und das' KohlendioxytI 
sowie der Schwefelwasserstoil absorbiert, Die nicht 
absorbierbaren Gase sam nielten sieh  im oberen Teil. 
der Waschflasche an und traten dann, die Kalilauge 
t  or sich herschiebend, in  den oberen Teil der ersten 
Gassammelrohre ein. Xachdem dieses Rohr gefullt 
war, traten sie in das nachste Gassammelrohr. Es; 
■wurden nie mehr ais etwa 750 ccm  Gase gefunden 
auBer bei \  ersuch 20, w o etw a die dreifache Menge- 
vorhanden war.

Beror das Gas von den absorbierbaren Bestand- • 
teilen befreit wurde, wurde durch eine dem Gaso
m eter entnommene Durchsehnittsprobe festgestellt,. 
wie sich das Yerhaltnis des absorbierbaren Teils- zui 
dem nicht in Kalilauge absorbierbaren stellte..

Ais der Y ersuch beendet und  das Gas nach: 
langerer Spulung im Gasometer abgeschlossen war,, 
wurden durch einen kleinen Aspirator etwa 0,95 L 
durch Kadm ium azetat geleitet und der Gehalt an 
Schwefelwasserstoff m it n/1 0  Jodlósung festgestellt,

D ie Yersuche 1S, 19 im d 20 m it Zusatz ron 
Schwefelwasserstoff zeigen, daB dieser insofern gunstig: 
auf die Ammoniakausbeute einwirkt, ais er die schad- 
lichen Nebenreaktionen, die unter Bildung von: 
Methan und Wasserstoff ror sieh gehen, eindamnit,, 
denn der Gehalt an Met han ist bedeutend geringer 
ais bei Y ersuch 17, der noch ohne Schwefelwasserstoff 
durchgefuhrt wurde. Gleichzeitig beweist Y'ersuch 19> 
gegen 1S und 20, daB das Gasgemisch bei 7 0 0 m it 
Wasserdampf gesattigt sein muB, deim der Y e r s u c h  lO  

m it 4 0 0 Sattigungstem peratur zeigt liohere Yerluste 
ais 18 und 20 trotz gunstiger Gasgeschwindigkeit.

Der in  der P rasis immer rorhandene Schwefel- 
wasserstoffgehalt der in Betracht kommenden Sat- 
tigęrgase w irkt also in  hohem MaBe befordernd auf 
die Durchfuhrung des Y^rseifungsrorganges ein. 
W ichtig zur Erzielung einer groBen Ammoniakaus
beute isf noch die Forderung-, daB das Gaswasser.
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nicht zu  lange lagert, w eil dann der Zyanwasserstoff 
m it Ammoniaksulfid in  Rhodan tibergeht, in  weicher 
Form er nicht mehr in  Ammoniak umgesetzt wird. 
Besonders hohen Gehalt an Blausaure zeigen die 
Gaswasser der Gasanstalten m it Horizontalretorteii, 
weniger liefern die SchrŚgretortęn, am wenigsten die 
Yertikalofen. Ein Gaswasser der Vertikalofenanlage 
in Breslau-Diirrgoy hatte folgenden Gehalt:

Aus der Vorlage 0,0054 g Zyanwasserstoff in 1 1 bei
0,335 g Ammoniak,

Aus der Kondensation 0,0486 g Zyanwasscrstoff in 11 bei 
19,176 ą Ammoniak.

Dagegen geben die kontinuierlich betriebenen Oefen 
nach Woodhall-Duckham so viel Zyan wie die Hori- 
zontalretorten1). Noch viel reicher — bis 7 Vol. % —  

ł) Journ. of Gaslighting 1910, S. 191.

an Zyanwasscrstoff sind die Gase der Schlempe- 
destillation1), fiir deren Behandlung sich dies Yer
fahren besonders eignen diirfte.

Z u sa m m e n fa ssu n g .
Zur Gewinnung des im Steinkohlengase und im 

Gaswasser enthaltenen ZyanwasserstoSs wird eiń 
Verfahren ausgearbeitet, das auf der Verseifung de; 
Zyanwasserstoffs durch Schwefelsaure und Bildung 
von Ammoniumsulfat beruht. Durch Einbau eines; 
durch Zeichnungen erlauterten Einsatzes in vor- 
handene Sattiger kann ohne Aufwand von Dampf 
und Arbeitslohnen dic Gewinnung des im Gaswasser 
enthaltenen Zyanwasserstoffs ais Ammoniumsulfat 
durchgefiihrt werden.

ł ) Ztschr. f. angew. Chemio 1906, 6. April, S. 609 (Ost),

Zuschriften an die Schriftleitung.
(Fiir die in dieser Abteilung erseheiner.den Veroffentlichungen iibcrnimmt die Schrifileilung keine Ver»ntwortung.)

D ie  bilanzmafiige V erteilung der Gichtgase ais G rundlage der Warmewirtschaft  
gemischter Werte.

In seinem Vortrag auf der Hauptyersammlung 
des Yereins deutseher Eisenhuttenleute am 6. Novem- 
ber 19201) hat Oberingenieur S ch u lz  in der Zahlen
tafel 1 unter der Spalte „Schmelzen" eine Umwertung 
der ursprunglichen Zusannnenstellung, w ie sie von  
dem Gasbilanzen-AusscliuB der W armestelle D ussel
dorf aufgestellt war, yorgenommen. Ich halte mich 
fur yerpflichtet, auf eine Unklarheit hinzuweisen, die 
durch Einfiiluung des Begriffs „Schmelzen11 leicht 
entstehen kann. D ie ursprunglichen Zahlen des 
Ausschu Bberichtes lauteten:

Gas-WE in % der 
Rohkoks-WE

II. m a IV T l) y n T m

j 63,50 61,80 64,50 60,50 64,10 72,20

D ie W erte fiir das „Schmelzen" sind dadurch 
entstanden, daB Schulz die yorstebenden Werte von 
100 abgezogen hat. Das Verfahren is t aber angreifbar. 
Um ganz klar zu gehen, w ill ich zunachst erklaren, 
was der Hochófner unter „Schmelzen11 oder ricbtiger 
„Schmelzwarme" yersteht. Dieser Betrag umfaBt 
den gesam ten Warmeaufwand tiir die Vorbcreitung 
der Beschickung, Reduktion, Eisen- und Schlacken- 
schmelzcn, Verluste durch Leitung und Strahlung. 
Durch die Wandlung der Anschauungen infolge der 
heutigen W armewirtschaft miiBte diesem Verbrauch 
noch zugezahlt werden der Warmeaufwand fiir 
Geblase, Dampf, Strom usw.

Um dem ersten Teil des Bedarfs gerecht zu 
werden, hatte also der A nteil „Winderhitzung" m it 
in die Spalte „Schmelzen11 hineingenommen werden

i) St. u. E. 1921, 3. Febr., S. 145/50.

D ieBedenken yonSin^ na- Schlipkoterrichten sich 
w ohl ausschlieBlich gegen die Zeile „Schmelzen" der 
Zahlentafel 1 meines Aufsatzes, denn im T ext sowohl 
ais besonders in  den ubrigen Schaubildern ist die von  
ihm gewunsehte E inteilung in klarer Form gegeben.

miissen. D am it wiirde sich aber der Yortragende^ 
m it dem Eingang seiner Zahlentafel von dem 
eigentlichen Scliwerpunkt seines Themas entfernt 
haben und hat das yennutlich auch deshalb unter-_ 
lassen. Jedenfalls hatte er aber damit den Wert 
fiir den „inneren Warmeverbrauch“ oder das 
„Schmelzen11 besser getroffen. W ollte niań den 
Gesamtverbrauch fur das „Schmelzen11 bzw. fur die 
Eisenerzeugung bestimmen, so mufite man die 
Werte fur „Schmelzen11 und „Eigenverbrauchu. 
(letztere entsprechend umgewertet) addieren. Es ist 
ersichtlich, daB man m it diesen Ueberlegungen 
bereits auf das Gebiet der Hochofenwarmebilanz, 
bzw. Werkswarmebilanz kommt. Darum w ill ich 
den Gedanken nicht weiter verfolgen und mochte 
nur nochmals meinen Einwand unterstreichen: es 
ware richtiger und gbersicfctlicher gewesen, den Wert 
„Ausbringen an Gas-WE in % der Rohkoks-W E“ 
stehen zu lassen, weil in dem Voitrag iiber G as- 
b ila n z e n  gesprochen werden sollte.

Der Vollstandigkeit halber mochte ich noch die 
meines Erach tens sehr wichtigen Zahlen der „Gasver-. 
teilung in % der Rohkoks-WE“ mitteilen, aus denen

| u  Jradj iv y b YH v m

Eigenyerbrauoh .
Abgabe.................
R estverlust. . .

in % 25,1 26,3 
“  33,1:35,3 

WE | 5,3] 0,2

29,8
29,0

5,7

29.9 29,4 45,8
24.9 32,5 21,7 
5,71 2,2 4,7

Zusammen 63,5 61,8 64,5 60,ó! 64,1 1 * 72,2

hervorgeht, weicher Anteil Kokswarme ais Gaswarme 
fiir Eigenverbrauch, Abgabe und Verlust entfallt.

We t z l a r ,  im Februar 1921. 3 t.*5r'3- ScTUipkóter.
*

Das W ort „Schmelzen" in  dieser Zahlentafel ist 
iibrigens ais Abkiirzung aufzufassen. Was darunter 
zu verstehen ist, geht aus dem T ext und den Schau-. 
bildern eindeutig hervor.

D o r t m u n d ,  im Juni 1921. ć?. Schulz*,
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Umschau.
Der schwedische Elektrohochofen.

Dic Frage des Elektrohochofenbetriebes hat in  den 
letzten Jahren fortwahresnd an Bedeutung gewoanen. 
Ein weiteres Beispiel hierfiir is t der Aufsatz von J o n a s  
Hc r l e n i u  s1), der ziemlich ausfiihrlich auf den schwe- 
dischen Elektrohochofenbetrieb eingeht, ohno dabei im 
wesentlichen viel Neues zu bringen. Die bemerkenswer- 
testen Ausfuhrungen seien im folgenden besprochen.

Abbildung 1 zeigt im Vertikalschnitt in groGen 
Ziigen den Gronwall-Ofen. Die Zeichnung ist deshalb 
bemerkenswert, weil sio den Schacht in  der seit ciniger 
Zeit abgeanderten Eorm wicdergibt. Amfiinglich wurden 
Schacht und Rast beim Elektrohochofcn in  iihn 1 ichor 
Weiso wie beim Blashochofen gewiihlt, d. li. der Schacht 
erweitcrte sich von oben nach unten etwas, wahrend die

-B uhne

A bbildung 1.
Vertikalschni^t durch einen Gr3nwall-0fen neuerer B auart.

Rast. nach unten hin konisch zulief. Es zeigte sieh aber 
bald, dali dieses Profil fur den Elektrohochofen nioht 
•zweckmaBJg war, und zwar liauptsachlich infolge des 
Umstandes, dafi beim Elektrohochofen nicht wie beim 
Blashochofen im Kohlensaek eine Verbrennung des 
Kokses und damit eine Volumenverminderung einsetzte, 
vie!mehr geht die Verzehrung des Kohlenmaterials haupt- 
eSchlici im H erd infolge der dort einsetzenden direkben 
Reduktion vor sich. Im  iibrigen zeigt die Abbildung 
nichts wesentiich Neues; der Schacht ist unabhangig 
vom H erd und ist an einem Eisenring aufgehangt, der 
seinerseits auf Triigern ruht, die sich auf Siiulcn stiitzen, 
jihnlich wie beim Blashochofen. Die Elektroden werden 
unter einem Winkel von etwa 65° durcli das Gewólbe 
des Herdes hindurchgefiihrt.

Der Bedarf fu r eine Anlage von zwei Elektro
hochofen wird wie folgt angegeben: 1 Leiter, 1 Be- 
tricbsasaistcnt, 2 Chemikcr (ist reichlieh), 1 Elektro- 
ingenieur, 3 Meister, 3 Krajifiihrer und 24 Arbeiter, 
insgesamt 35 Mann.

ł ) Chemical and Metallurgical Ensrineerinz 1921
19. Jan., S. 108/12. ^  S ’

Bekanntlich werden die elektrischen Hochofen in 
Schwcden m it Holzkohle betricben. Die Durchschnitts- 
analyse fu r schwedische Holzkohle wird folgendermafien 
angegeben: 13,21 o/0 II,, O, ll,72o/0 fliichtige Bestand- 
teile, 2,18 o/o Asehe, 72,89 o/o C. Das Baumgewiclit der 
Holzkohle betragt etwa 180 kg/m3. Der Vcrbrauch 
an Holzkohle betragt 35 bis -15 o/o von dcm der mit 
Holzkohle betriebenen schwedischen Blashochofen. Be
merkenswert ist- dio Angabe von Iierlenius, dafi im Jahro 
1918 der Durchschnittsyerbrauch an Holzkohle in allen 
schwedischen Blashochofen 56,6 hl je t  erzeugten Eisensi) 
betrug; der entsprechende W ert fu r die Elektrohoch
ofen belief sich im gleichen Zeitraum auf 24,8 h l/t (etwa 
400 kg /t), d. li. auf etwa 44tyo der orstgenannten Vor- 
brauchszahl.

Ais durehschnittliche Zusammensetzung des Gicht- 
gases in Trollhattan wird die folgende angegeben* 
23,49o/o C 02, 63,15o/o CO, 10,35 o/0 H„, 1,52 o/0° CH,j
l,49o/o N 2. Der Staubgehalt des Rohgases soli 4,63 g/m? 
betragen (bei 0°), der in den rohen Reinigungsanlagen 
auf 0,88 g/m 3 vermindert wird. Der Heizwert des 
trockenen Gas es w ird zu 2297 W E je m8 angegeben.

Vom heutigen Elektrodenverbrauch wird nur gesagt, 
dafi er sehr hoch 6eij wahrscheinlich infolge der geringe- 
ren Qualitat der Kriegselektroden, wahrend er vor dem 
Kriege 5 bis 7 kg je t  erzeugten Eisens betragen habe. 
Der grofiere Teil des Elektrodenverbrauehs wird auf die 
Oxydation durch Kohlendioxyd zuriickgefulirt. Der Ver- 
brauch an feuerfesten Steinen wird fiir eine Anlage 
von fiinf Elektrohochofen im Jahre 1917 bei einer E r- 
zeugung von 29 255 t  Boheisen zu 416 t  angegeben; die 
entsprechenden Werte fiir das Jah r 1918 sind 25 791 bzw. 
391, fu r das Jah r 1919 22 350 bzw. 380. Der Wirkungs
grad der Ofenanlage in Trollhattan wird zu 70 bis 75 0/0 
angegeben (?).

Nachstehend 6ind Betriebsangaben iiber zwei 
Elektrohochofen eines grofierccn Elektrohochofenwerkes 
fu r die ersten sieben Monate des Jahres 1920 gemacht. 
Dio Transformerkapazitat der beiden Oefen betraH  3000 
bis 4000 KVA.
Gesamterzmenge in  t  . .
Gesamtkalkmenge in  t  .
Gesamtholzkohlenmenge i. t  
Holzkohlenverbrauch, in

k g /t E i s e n ......................
Gesamtstrommenge in KWst 
Stromverbrauch in  K W st/t 

Eisen . . . . . . .
Durchschn. Ofenbelastung 

in KW . . . . . .  .
Betriebszeit in st . . . .
Stillstande in st . ^  . .
Stillstande in  o/0 der Be

triebszeit ...........................
Erzeugung an:

Martineisen in t  . . .
Besscmereisen in t  .. . .

Eisenerzeugung in t/T ag  .
Elektrodenverbrauch in

k g /t E is e n ........................
Eisengehalt in  o/0 des Erz-

m o lle rs ..............................
Eisengehalt in 0/0 des ges.

M o lle rs .............................. 58,3
Kalkgelialt in. o/0 des Erzes 9,95

Die Kosten fiir dio Brriehtung einer vollstandigon 
Elektrohochofenanlage m it einem Ofen werden fur die 
Vereinigten Staaten zu 150 000 8 geschatzt.

R. Durrer.
Aus den Jahresberichten der PreuBisohen Regierungs- 

und Gewerberate liir 1914. bis 1919.
Im  Anschlufi an den Auszug aus dem Jahresbericht 

fiir 1913s) seien im folgenden dio Beriohte fiir 1914 bis
*) In  Schweden wird 1 hl Holzkohle meist zu 16 kg 

angenommen, so dafi 56,6 hi etwa 900 kg entsprechen.
2) S t.u . E. 1914, 2. Juli, S. 1138/40; 9. Juli, S. 1176/7.

Ofen I I I Ofen V
5 733 6 310

568 742
1340 1420

402 362
9 576 200 9 001 700

2 605 2 580

2 565 3 020
3 736 2 990

167 97

4,47 3,2

366 3 483
3 308 —

22,5 27,1

8,0 8,8

64,2 55,3
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1918 (die in einem dicken Band zusammen ersehienen 
B i n d )  und der JahreśberiehŁ fiir 1919 kurz besprochen. 
Erstero g e b e n  einen Ueberblick iiber die Verhaltnisse 
wahrend dor Kriegsjaliro, wahrend der Bericht v o n  1919 
mehr dio E i n f l i i 3 . s e  der Reyolution ais auch der nach- 
folgenden politischen Aenderungen erkennen laCt.

Die Bcrichte sind wie fruher naeh Regierungs- 
bezirkon gegliodort. (Die Berichte der einzelnen Ober- 
bergamtsbczirke seien hier nicht weiter beriicksichtigt.) 
Sio behandeln einheitlich folgende K apitel:

I . A r b o i t e r  i m  a l l g e m e i n e n ,  A r b e i -  
t e r i n n e n  un d  j u g  o n d 1 i o h o A r b e i t e r .

I I .  S c h u t z  d o r  A r b e i t e r  v o r  G e f a h r o n :
a) Betriebsunfalle,
b) Gesundheitsschadliche Einfliisse.

I I I .  W i r t s o h a f t l i c h e  n n d  s i t  t l i c h e  
Z u s t a n d e  de r  A r b e ł t e r b e v o l ' k e r u n g ,  
W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e p  u n d  
V e r s o h i e d e n e s .

Aus den fiir dio Eisenindustrio wichtigaten Regie- 
rungsbezirken Oppeln, Arnsberg, Dusseldorf, Koln, Trier 
und Aachen — die naturgemaB auch iiber gleiche Fragen 
nicht immer iibereinstimmend boriehten — seien folgende 
Ausziige wiedergegeben:

J a h r e s b e r i c h t e  1914 b i s  1918.
Die Berichte bemerken einloitend, dali sich mit Be- 

ginn der Mobilmachung, durch Einberufung yieler Be- 
amten zu den Fahnen, dio Besetzung der einzelnen Ge- 
werbeinspektionen sehr einschneidend geandort hat. 
Einige Gewerbeinspektionen stelltea Assistentinnen an. 
N e u a r t i g o  K r i e g s a u f g a b e n  wurden den Ge- 
werbeinspektioneii zugeteilt, ais doron wichtigste wohl 
die Prufung und Begutachtung der Gesuche um Zuriick- 
stellung vom Heeresdienst anzusehen ist. Der immer 
inehr anwachsendo Umfang diesor Arbeiten erforderto 
besondere Zuweisung militarischer Hilfskriifte zu den 
Gewerbeinspektionen. Bestimmte Betriebe, darunter 
auch die Hiittenwerke, wurden mit Beginn des Hindcn- 
burgprogramms unter eino ausschlieBlich militarische 
Kontrolle gestellt, die von Fachoffizieren der stell- 
yertrelenden Generalkommandos ausgeiibt wurdo. Von 
weiteren Kriegsaufgaben der Gewerbeinspektionen 
seien liicr noch genannt: dio Beaufsichtigung und
sichere Unterbringung der Sprengstoffe, die Mitwir- 
kung bei der Durchfiihrung der Vorschriften iiber dio 
Regelung de3 Verbrauches der Sparmetalle und Botriebs- 
stoffe aller A rt (Kupfer, Zinn, Schnelldrehstahl usw., 
ais auch Petroleum, Treibriemen, Drahtseile, Zoment, 
Dachpappe, Teer, Schmiermittel, Kohlen usw.); ferner 
yerursachte dio Zuteilung von Arbciterkleidung, Seife, 
die Zuweisung besonderer Lebensmittol, insbesondere an 
dio Schwer- und Schwerstarbeiter der Riistungsindustrie, 
und zahlreiche andere Aufgaben naturgemiiG eine starkę 
Beanspruchung der Gewerbebeamton, wodurch die son
stige dienstliehe Tatigkeit derselben sich sehwierig ge- 
staltote, um so mehr, wenn man noch die schlechten 
Verkehrsverhiiltnisse der letzten Kriegsjahre beriicksich- 
tigt. In  den Bahmen der Gowerbeaufsicht fiel auch die 
Mitwirkung bei der Durchfiihrung der Vorschriften des 
Gesetze3 uber den Vaterlandischen Hilfsdienst vom 5. De
zember 1916. Die Arbeiterausschiisse wurden durchweg 
cingefiihrt.

Ferner wurde an den Arbeiten der Sclilichtungs- 
ausschiisse, boi der Unterbringung von Kriegsverletzten 
und schlieBlich auch an den sonstigen Aufgaben der 
wirtschaftlichen Demobilmachung gearbeitet. Der grofie 
Arbeitermangel wahrend der Kriegszcit bewirkte eino 
vermehrto Einstellung von Arbeiterinnen und jugend- 
lichen Arbeitorn, fiir dio eine Reiho von Ausnahme- 
bestimmungen beantragt und genehmigt wordon muGten. 
War bis Anfang August iiber dio Arboiterverhaltnisse 
nichts Bemorkenswertes zu boriehten, so anderten sich 
dicse’.ben mit Kriegsbeginn naturgemiiB ganz einschnoi- 
dend.

Zu Kapitel I. Nach der Mobilmachung tra t bald 
ein starker Arbeitermangel ein, der durch die dauernden 
Einziehungen und durch die schne'1 einsetzenden, unge-

ahnten Anfordorungen des Kriegsbedarfo3 an die Indu
strie bedingt war; eino eigeatlieho Arbeit3lo3igke't war 
in einigen Gewerben nur wenigo Wochen unmittelbar 
nach der Mobilmachung, in der Eisenindustrio aber ttber- 
haupt nieht zu yerzeichnen; dio Industrie, die ja  anfang- 
Iich zum grofiton Teil mit einer Stillegung der Betriebe 
rechnete, muCto sich auf dio Kriegsforderungon um- 
stellen. Alte, sehon zum Teil im Ruhostand lebendo Ar
beiter und Meister traten wieder in die Betriebe ein, 
und im weiteren Verlauf des Krieges wurde der Zuzug 
fremdor Arbeiter aus den von don deutsehen Heoron 
besetzten foindlichen Gebioten nach Moglichkeit gefiir- 
dert. Auch ho!liindischo Arboitor wurdon stellenweiso 
eingestellt. In  starkstem Umfange wurden die Kriegs- 
gefangenen den einzelnen Betrieben uberwiosen. Diese 
Arbeiter konnten dio einheimisehen, an dio sehwore Ar
beit in der Eisonindustrie gewohnten Arbeitor nicht voll 
ersetzen. Dio Leistung eines Kriegsgefangenen wurde 
mit etwa 1/2 bis 2/3 der Leistung eines cinheimischon Ar- 
beitors bewortet. Wenn auch unter don Gefangonen ein 
grofier Teil zufriedenstellendo Leistungon aufwies, so 
waren dem Oppelner Bericht nach dio mit den russisoh- 
polnischen Arbeitern gemachtcn Erfahrungen koine er- 
freulichen. Da diese Arbeiter leichte Tatigkeit bevor- 
zugten, wurde ein hiiufiger Wechsel der Arbeitsstellen 
angestrebt, trotz der Vorschriften, die die3e3 Bestroben 
erschwerten.

Die Wirkung der A r b e i t s n a e h w e i s o  war nur 
gering. — Eine Reihe von Ausnnhmen fur die Beschiifti- 
gungsbeschrankungen dor gewerblichen Arbeiter waren 
erforderiich.

Ueber das V e r h a l t n i s  z w i s c h e n  A r b e i t -  
g o b e r n  u n d  A r b e i t e r n  wird berichtet, daB 
dasselbo bis Ende des Krieges vorwiegend gut w ar; das- 
selbe verschlochtcrte sieh nach dor politischen Umwśil- 
zung stellenweiso bis zur Unertraglichkeit, und dic fol- 
genden Lohnkampfo arteten hiiufig in wirtschaftliche und 
porsonlicho Vergewal(igungen der Arbeitgeber odor ihrer 
Beamten aus. .

Dio durch das Hilfsdienstgesetz yorgeschriebenen
S c h 1 i b h t  u n g  s a u s s e h u s s e sind weniger bei 
Lohnstreitigkeiten a's haupt?achlich zur Ausstellung der 
Abkehrscheino angerufon worden. — Ein Streik in einem 
Gufistahlwcrk, in dem 2400 Droher und andere Fach- 
arbeiter aclit Tage lang unter Forderung hoherer Lohne 
beharrten, wurde durch Einigungsverhandlungen beige- 
legt. — Von der am 15. Noyember 1918 zwischen den 
Spitzenverbiinden der Arbeitgeber und Arbeiterorgani- 
sationon yereinbarten A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  
der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer wird die Wiedoraufriehtung der Volkswirt- 
schaft durch eintragliches Zusammenarbeiten erhofft.

U e b e r  d i e  A r b e i t e r i n n e n  ist zu berich- 
ten, dafi die-e'.ben in der GroGeisenindustrie zu den ver- 
schiedensten Arbeiten herangezogen wurden. Abge- 
sehen von der Verwendung beim Bc- und Entladen von 
Eisenbahnwagen, zum Koks-, E rz- und Kalkfahren, 
wurden die Frauen u. a. auch zum Stoucrn von Hammera 
und Pressen, Bedienen von Scheron, Drehbanken und 
sonstigen Werkzeugmaschinen, a’s Kernmacherinnen, 
Formerinnen, Kranfuhrerinnen, Putzerinhen usw. be- 
schaftigt. Im  allgemeinen kann wohl gesagt werden, 
dali die Frauen audi die sehwero Arbeit in den Feuer- 
bctrielen zu a’lgemeiner Zufriodenheit yerrichtet haben, 
wenn auch nicht verkannt werden soli, daB viele Ar
beiten fur die Frauen ungeeignet waren und bei der 
ungeniigenden Erniihrung eine Abnahme der Leistungs- 
fahigkeit und ungunątige Einfliisse auf den Gesundheits- 
znstand zu yerzeichnen waren. Zur Vermeidung von 
Gesundheitsscbadigungen wurden die kurzeń Schichten 
fiir die Arbeiterinnen angestrebt und vor allen Dingen 
bei den Nachtsehichfen naeh M6g’ichkeit auch durch
gefuhrt. Die a'igoT>einc E  i n f i i h r u n g  d e s  A c h  t- 
s t u n d e n t a g e s  konnte aber wegen des Mangels an 
gelernten Arbeit=>kraften nicht durchgefuhrt werden und 
blieb nur auf einige Falle beschrankt. Ueber das sitt- 
liche Verhalten vie!er Arbeiterinnen wird iibereinstim- 
mend stark gcklagt. F a b r i k p f l e g e r i n n e n ,  uber
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dereń Wirken durchweg giinstig berichtet wird, wurden 
angejfe'lt, dereń Aufgabe sich neben der Ueberwaehung 
do3 korpeKichea und sittlichea Woliloi der Ar' eite. inucn 
steUenweiso auch auf dio KrankeripHcge in don Werken 
und Arbeiterfamilien, Stollenyermittlung, Kinderver- 
walirung, sonstige Auskunftserteilungen in Familienange- 
legenheiien usw. erstreckte. — Man kann wohl be- 
haupfen, dafi ohne die Frauenarbeit dio Durchfiihrung 
des Hindenburgprogrammos, das ungohcure Anforde
rungen an dio Industrie ste'.lto, kaum moglich gewesen 
ware. Es lieBen sich vielo Fiillo anfiihron, wo dio Ar- 
beitsloiatung der Frau o'ncn beachtensworton Stand er- 
reichio und unier Umstiindon auch dio Arbeitsleistungen 
der friihoren mSnnlichen Hilfskrafto erreichto oder gar 
iiberschritt. — Der Zuzug von Bonner Studentinn -\n zur 
Uebernahmo von Arbeiterinnenstellon — der durch die 
Frauenarboitsstolie Koblenz organisierfc wurde — nach 
einigen Sprcngstoffabriken des Regicrungsbezirka Koln 
hat sich nicht bewiihrt, und dioio alcaiemisehon Iiilfa- 
krafte wurden hałd wieder abgeśchafffc.

A uf? o:' Gefangencn, ausliindischen Arbeitern und 
Arbcilerinnon wurden auch j u g o n d  l i c h o  A r b e i 
t e r  zum Ersatz der einberufenen Leuto hcrangezogen 
und diese in der GroBeisenindustrie in der ver- 
schicdenartigston Weise beschaftigt. Auch hier waren 
Ausnahmen von den gejetzliehon Bestimmungen und 
Bundosratavorschriften zum Schutze der jugendkehen Ar
beiter durch die Not der Zeit nicht zu umgehen. Die 
Ueber- und Nachtarbcit muBte ausnahmsweise genęhmigt 
werden; diese Antrage wurden stets eingehend ge- 
priift, besonders aber, wenn 63 sich um jungo Madehen 
handelte. Die Zahl der gewerblich tatigen schulont- 
lassenen Kinder zwischen 13 und 14 Jahren hat nach 
dem Arnshorger Bericht in den Walz- und Hammer- 
werken und sonstigen Anlagen der GroBindustrio, den 
Glashutlen, der Metallverarbeitung und der Maachinen- 
industrie zugenommen; aber auch in der hoehsten Bo- 
triebsanspannung im Jahre 1917 kamen auf 100 Arbeiter 
nur etwa 0,27 gewerblich beschiiftigte Kinder. — Die 
Sonntagsarbeit fiir jungę Leuto wurdo in besonderen 
Fallen zur Bewaltigung eiliger Heeresauftrage oder Aus- 
besserungsarbeiien in der Rustungsindustrie genehmigt. 
Auch Pausenrerkiirzungen wurden auf Grund doi { 139 
Abs. 2 dor GO. und do3 Gesetzcs vom 4. August 1914 
mehrfach bewilligt. Die Kohlenknappheit in den 
Wintermonafen und die Notwendigkeit, die Arbeitszeit 
auf die Tagesstunden zusammenzudrangen, beeinflufite 
diese Entaeheidung. — U e b e r d a a Y e r h a l t e n d e r  
j u g e n d l i c h e n  A r b e i t e r  weisen samtliehe Be
richte eine geradezu seltene Uebereinstimmung auf. Der 
Mangel der yaterlichen Aufsicht, dio hohen Lohne, die 
Moglichkeit, jederzeit in dem nachsten Gewerbebetrieb 
wieder einen gut bozahlten Poston zu erhalten, haben 
auf die Arbeitsdlsziplin und das allgemeino Verhalten 
der jungen Burschen den denkbar sehleehtesten EinfluB 
ausgeiibt.

D i e A u s b i l d u n g d e r L e h r l i n g e  hat unter 
diesen Verhii'tnisssen stark gelitten, da violo Lehrlinge 
die Lehrwerksfatten, angereizt durch die hohen Liihne 
m anderen Betrieben, verlieBen. Kiiln berichtet, daB 
die«e Abwanderung der LehrUngo aus ihren Werkstiitten 
derart ii' erhand nahm, daB das stolh-ertretende General- 
koinmando eine Verordnung erlieB, nach der es den 
Lehrlingon vorbo'en wurde, vor Beendigung der Lehr- 
zeit aus dem Arbeitsverhaltnis auszuscheidon.

Zu Kapitel I I .  U e b e r d i e B e t r i e b a u n f a l l e  
sei hier im Gegensatz zu den fruheren Boriehten nur 
kurz berichtet, da die Unfallstatistik ais auch die Schilde- 
rung der einzeinen Unfallvorgiinge fiir dio GroBcisen- 
industrie wohl zwerkmaBig geordnet und ubersiehtlicher 
aua den Jahresberichten dor H iitten- und Walzwerks- 
Berufsgor.os^enschaft ii! ernommen werden kann. — 
Neben der sehr starken Steigerung dor Unfiille in der 
Sprengstoffinduatrie mit mehreren, iiuBerst folgen- 

schweren, groBen łl|»senunfallei| haben sich viele Un- 
fiille in den Werkatiitten fiir Metallbearbeitung und be
sonders in GeachoBdrehereien ereignet. Einzelne Be- 
richto erkennen an, daB trotz der auBerordentlichen Bo-

triebsanspannung mit ungelernten und zum Teil unvor- 
sichtigen Arbeitskriiften die Unfallziffern durchweg ala 
sehr giinstig anzusehen sind. — Oppeln berichtet, daB die 
Unfallzifforn erfreulicherweise wahrend dor Kriegszeit 
nicht a'lzu botrachtlich gestiegen sind. Dieso Festatel- 
lung gilt fur siimtlicho Goworbebetriebe des Bezirkes 
und wird stark durch zwei groBo Esplosionen einer 
Sprengstoffabrik beeinfluBt. — Dio Gewerbeinspektion 
Dortmund vorsucht ein moglichst riehtigea Bild der 
U n f a l l h a u f i g k e i t  i n  d e r  G r o f l e i s e n -  
i n d u s t r i e  zu erhalten; boi Aufstellung dor Unfall- 
statistik fiir vier Betriebo der GroBeisenindustrie fiir 
dio Jahre 1913 bis 1918 sind dio Kriegsgefangenon ganz 
ausgeschiedon. Eine Sondcrnachweisung IiiBt erkennen, 
daB in den vior groBon Eisen betrieben des Dortmunder 
Bezirkes dic Verhii!tmszahi der Unfalle uberhaupt ihren 
liochston Stand im Jahro 1914, die dor tiidlichen Un- 
fii'le erst 191G erreicht hat, und daB die Zahl dor boiden 
lotzton Kricgsjahre noch hinter der dos letzten Friedcns- 
jahre3 zuruckgeblieben ist. Erfreulicherweise ist auch 
das im Jahresbcrieht 1913 a’s besondora unfallgofiihrlich 
bezoichnefe groBo Eisenwerk an diesem Riickgang der 
Unfalle befeiligt. Immerhin iibersteigen in Dortmund 
ebonso wio in anderen Bezirken die Unfallzahlen dor 
GroBeisenindustrie den gefahrvollen Betrieben ent
sprechend dio aus anderen Gewerbebetrioben geaammel- 
ten Zahlen erheblich. — Die Unfallnachweisung der Ge- 
werbeinspoktion Hoerdo fiir mannliehe und wćibliche 
Arbeiter laBt allgemeino Schlusse auf den Anteil der 
Miinner und Frauen an den Unfiillen zu. Die Verhalt- 
niszahl aller Unfiillo der Manner auf 1000 Arbeiter be- 
rechnot ist von 130,12 (1913) auf 124,81 (1915), 
112,43 (1917) und 115,33 (1918) gesunken, dio ent- 
aprechende Zahl der Unfiillo fiir Arbeiterinnen ist zu
nachst von 8,13 (1913) auf 4G,87 (1915) und 105,47 
(1917) gestiegen, dann aber auf 81.50 (1918) zuriiek- 
gegangen. Trotz dor erhoblichen Steigerung wahrend 
des Krieges erreichtcn diese Zahlen den hohen Friedena- 
anteil der Manner (130,12 im Jahre 1913) in keinem 
Jah r und blieben sogar hinter dem niedrigeren Kriegs- 
antcil dor Manner zuruck.

Die sonat in der Regol beobachtete S t e i g e r u n g  
d e r  U n f a l l e  w a h r e n d  d e r  e r s t e n  K r i o g s -  
j a h r e  diirfto neben der auBerordentlichen Botriebs- 
anspannung auch auf das Fehlen einer ausreichenden 
Aufsicht zuriiekzufuhren sein; beiondera bei don Ar
beiterinnen machto sich anfang’ich eine leicht orklar- 
liclie S eigerung der Unfalle be nerkbar. Eine Begriin- 
dung fiir den a l l g e m e i n o n  R i i c k g a n g  d e r  
U n f i i l l o  g e g e n  K r i e g s e n d e  wird m it der all— 
mahlirhen Gowohnung der Arbeiter gegeben. — Beson
ders haufig’ waren neben don Unfiillen in den Kriegs- 
betrieben, Sprengstoffabriken usw. die Unfiillo an den 
Kranen durcli Ueberfahren oder Quetschungen; viele 
dieser Unfalle wurden durch mangelnde Verstandigung 
mit dem Kranfiihrer verursacht. — Auch die Vergiftun- 
gen durch Hochofengas erforderten mehrere Opfer. Den 
auffallend groBen Anteil der miinnlichcn jugendlichen Ar
beiter an den Unfiillen erklart der Bericht Dusseldorf mit 
der stiirkeren Beschaftigung derselben in den gefiihrliohe- 
ren Feuerbetrieben und der jugendlichen, eigrn?n Unauf- 
merksamkeit, Leichtfertig.kcit und Neigung zum Spielen.

In dem Arnsberger Bericht sind einige Un- 
richtigkeiten enthalten. Es wird auf Seite 846 erwahnt, 
daB sich im Jahre 1917 auf e i n e m  groBen Hiitten- 
werko m e h r e r e  tcdliche und schwere Unfalle durch 
ReiBen von GieBpfannengehangen ereignet hatten; in 
Wirkliehkeit hat sich auf diesom Werk innerhalb der 
ganzen Beriehtsjahre nur e i n Unfall mit todlichem 
Aussang dureh ReiBen eines GieBpfannenhakcna zuge- 
tragen. Es diirfte sich hier zweife!Ioi um eine irrtiim- 
liche Auslegung des Berichte3 handeln, der aeinerzeit 
in der Giel?ereiversammlung zu einer eingehonden Aua- 
spraeho iiber den Bruch der GieBpfannengehange go- 
fiihrt h a t1). — Einige Unfalle und ,viele leichWc Er- 
krankungen werden auf dio Verwendung dor Teerfett-

i )  St. u. E. 1919, 25. Sept., S. 1135.
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ole ąls Schmiermittel zurtickgofiihrt. — Oppeln beriehtet, 
dali den Unfallverhutungsmafinahmen soitens dor Be- 
triebsinhaber auch wahrend des Krieges grofies Intor- 
esse entgcgengebraclit worden ist. In dem Arns- 
berger Bericht wird erwahnt, dafi die Zahl dor Gcsamt- 
un falle dureli eine eingehendere Boachtung dor UnfaIIver- 
hiitung seitens der Betriebsleiter und einon grofieren 
Selbstsehutz der Arbeiter. hal to vermindert werden 
konnon. Das Erlahmen des Eifers der Arbeitgebor und 
Arbeiter sei infolge der starken Anspannung der Krafte 
fiir die Herstellung von Kriogsmaterial erklarlich. 
H aufig wird von don Arbeitorn beriehtet, dali diese ein 
zu geringes Yerstiindms gegeniiber don UnfalUcrhii- 
tungsmaCnahmen an den Tag legen. — Mehrere sehwere 
Unfalle bei Arbeitcrinnen ercignoten sich dadurch, dafi 
diese mit den Haaren in den Bohrspindeln, llicnien- 
Bofiiiallen usw. hiingen blieben. Das Tragen dor Stolf- 
haubon wurde aus Eitelkeit haufig unterlassen. —* 
Mehrmals eroigneten sich U n f a l l e  b e i m  E  i n - 
s e h m e l z o n  v o n  G r a n a t o n s c h r o t t ,  der 
noch Spreng3toff enthielt. So z. B. beriehtet KBln, 
dafi beim Einsetzen einer Fliigelmine oin Martinofen 
explodiorte und mehrere Arbeiter todlich verletzto. — 
Eino starkę Explosion croignete sich in oinem Stahl- 
■werk dureh Generatorgase infolge Ausbleibens des Wind- 
druekes. Es wird eine Alamivorriohtung skizziert, dio 
im wesentlichen aus einom geeignoton, mit Quoek3ilber 
gofullten Manomoterrohr besteht, in dessen oinem Schen- 
kel zwoi Kontakte eingcsohmolzcn sind. Beim Ausbleiben 
des Winddruckes wird dureh das Wandern dor Queck- 
silbcraaulc der Kontakt gesehlossen und dio Alarmgloeko 
crtont, so dafi geeigneto MaBnahmen orgriffen werden 
konnen. (Neben der Alarmvorrichtung empfiehlt sieh 
z. B. eine selbsttatig wirkende Dampfzufiihrung oder 
eine nndero zweekmiifiigc Vorrichtung, um o h n e  Z u -  
t u n  d e s  A r b e i t e r s  r a s c h  einer Explosion ent- 
gegenzuarbeiten. Eine Rciho verschiedcnartigcr Kon- 
struktionen haben sich bereits in der Praxi3 gegen die 
Explosionsgefahren, die beim pliitzlichen Ausblo.bon des 
Windes entstehen konnen, eingefuhrt. D. Berielitorst.)
— Trier beriehtet auch iibor Vermohrung der Unfiillo 
dureh die hauflgcn F  1 i o g o r a n g r i f f o. Vio!e Ar
beiter wurden dureh die heulenden Alarmsignale kopflos. 
Auf einem Work fiel eino Arboiterin infolge Ilerzschlags 
um. Andere Arbeitor wieder beobachteten nougierig die 
Fliegcr ais auch die Abwehrmalinahincn. Dureh unmittcl- 
baro Splitterwirkung wurden trotz dor violen hundert 
Bomben, die auf die Werke fiolon (oin Werk erh:elt bei 
einem Angriff allein 90) nur rund 100 Leuto verlctzt. 
Getotet wurden zwolf Arbeitor, droi davon auf dom 
Wege zum Unterstand, fiinf dureh eine Bombę, dio ein 
zwoistockiges Bureaugebaudo vullig zusammensehlug. Fiir 
Arbeitor, die ihron Poston nieht vorlassen durfton, wie 
Maschinisten usw., wurden bombensichero Schutzraumo 
neben ihrem Arbeitsstand aufgebaut.

Dio weiteren Unfalle seien hier nicht weiter erortert.
U e b o r  d i o  g e s u n d h e i t s s c h a d l i c h e n  

E i n f l i i s s o  beriehtet Oppeln, dafi dio Zahl der E r-

krankungen dor gcworblichon Arbeiter naeh Angaben 
der Krankenkasson und Aerzte im allgemeinen zuge- 
nommen hat, woniger ais Folgo dor Arbeit, sondern ais 
allgemoine Folgę dos Krieges. Dor Ersatz der kraftigen 
Manner dureh Arbeiterinnon und sehwaehliche Ar
beiter wirkte nach dcm Arnsberger Bericht ungunstig 
auf den Gesundheitszustand oin. Eine erhebliehe Steige
rung der Sterbo- und Krankhoitsfiillo dureli Uebcran- 
strongung bei dorArboit in Vcrbindung mit dersehlech- 
ten Erniihrung, besonders auch ais Folgę der Grippo, 
wird erwahnt. Yon einem grofien im Arnsberger Bezirk 
gelegencn Eiśen- und Stahlwork, in dem in den Jahren 
1913 bis 1918 ‘1681 Arbeiter beschaftigt wurden, werden 
hierzu folgende Angaben gemacht (Zahlentafel 1).

Dio Beschaftigung dor Kriogsgefangenon, Arhei- 
terinnen usw. stellte an dio Wcrko grofio Anfor.derungen 
beziiglich Nouorrichtung und Umiinderung der U m -  
k l e i d o -  u n d  W a s o h r a u m o .  Allgemein wird ge- 
klagt, dafi dioselben haufig in sehr schlechtcm uud ver- 
wahrloatcm Zustande angetroffen wurden. Yon don 
Benutzern diesor Anlagen selbst wurdo auf die Sauber- 
haltung und Schonung der Anlago kein W ert gelegt.

Zu Kapitel I I I .  Die allgemeine und scharf an- 
steigendo Teuorung aufierte sieli in sta-idigon L o h n - 
f o r d e r u n g e n  d e r  A r b e i t e r s c h a f t .  Der 
Wottlauf dor Firmon um Faoharheitor begiinstigto diese 
Forderungen sehr stark. In dor Eisenindustrie erreichten 
die Lohne bald ein Mohrfaches der Friedenssiitzo; neben 
den hohen Lćihnen der Faeharbeitcr erroiehton auch die 
Lohne der Arbeitorinnen und vor allem der jugendlichen 
Arbeiter in dor Kiistungsindustrio einen solir hohen 
Stand. Nebon den Loluicn wurden fast allgemein auoh 
Feuerunga- und Familienzulagen usw. gewahrt. Wahrond 
bis zur Rovolution dio Festsctzung der Lohno noch vor- 
wiegend auf froier Vereinbarung beruhto, wurdon nach 
der Umwiilzung wohl durehweg T a r i f  v o r t r a g e  
mit den Gewerkschaften bzw. Arbeitervertrctungcn ab- 
gesehlosson. Aueh die fast ganz abgcschaffte A k k o r d - 
a r b e i t  wurde bald wieder eingefuhrt und kam immer 
mehr in Aufnahmc. Weitere Belastungen nahmen die 
Werke dureh dio Gewahrung der Z u s c h f l s s e  fiir die 
Besehaffung hilliger Lebensmittel auf sich, dio haufig 
nur unter Umgchung der gosetzlichen Vorsehriften zur 
Bcruhigung der Arbeiterschaft bcsehafft werdon mufiten. 
Oppeln beriehtet, dafi ungcbiilirliehe Lolmforderungen 
im grofien und ganzen bis zum Ausbruch der Kevolution 
nicht hervorgctretcn seien. Kiirzungon der Lohne sind 
in der Eisenindustrie solbst unmittelbar nach E intritt 
der Mobilmachung nicht notig gewoson.

D ie  w i r t s c h a f t l i c h e  L a g e  d o r  F a 
m i l i e  n dor zum Kriogsdienst Einberufonen wurde nach 
Moglichkeit dureh Unterstutzungen und andoro Mafi- 
nahmen zu besśern vcrsucht. Einige Firmcn haben in 
geradezu mustergultigor Weise neben einer weitgehenden 
Familienpflogc mit Sauglings- und Kindcrheimen auch 
fur die im Fclde stehenden Angehorigen gesorgt. — 
Ein wcites Feld der Betatigung eroffneto sieh dor Go- 
werbeaufsieht bei der B e r u f a b e r a t u n g  u n d

[ Zahlentafel 1. K r a n k h'e i t's s t  a t i’s t  i k.

Die ZUbljahre laufen vom 1. Juli bis 30. Juni 1911/12 1912/13 1913/14 1914/16 1915/16 1916/17 1917/18

Sterbefalle:
Yon je 1000 Mitgliedem der Betriebskranken- 

kasse starben ja h r l ic h ..................... .....  . . 5,8 6,3 6,0 4,2 8,9 14,3 12,2
K rankheitsfalle:

Auf je  1000 Mitjrliederder Betriebskranken- 
kasse kamen im Durchsehnitt taglich ar- 
beitsunfiiliige K r a n k e ...................................... 27,3 27,3 25,8 29,5 /  30,4 33,5 35,5

Arbeitłunfiibige K ranke:
Je  1000 Wiłglioder der BetriebskrankenkasBe 

bejraben sich jiihrlich ohne RinstelUmf: ihrer 
Arbeit wievielmal in arztlicher Behandlung? 1190 1300 1394 1645 1911 1900 1811

*
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U n  t e  r  b r i  n g u  n g  y o n  K r  i e g s v e r  1 e t  z t  e n  
und erblindeten Arbeitern. Bei dieser Tatigkeit wirkten 
Fachleute aus der Industrie in hervorragendem Mafie mit. 
Auch die Fiirsorgestelle fiir kriegsverletzte Industrie- 
arbeitcr, die haufig mit einer Lehrwerkstatt oder Ver- 
wundetenschule yerbunden war, um die kriegsbeschadig- 
ten Arbeiter fu r einen gecigneten Beruf auszubilden, 
sei hier kurz erwahnt. In  der Eisenindustrie kommt 
die Beschaftigung erblindeter Arbeiter wegen der hohen 
Unfallgefahr wenig in  Betracht.

(ScliloO folgt.)

W armestelle des Verelns deutscher Eisenhuttenieute.

Erschienen ist Mitteilung Nr. 23: „Bechentafel fiir 
Hochofengasbilanzen11. Die Mitteilung ist dazu bestimmt, 
die Warmeingenieure uber die Anwendung der gra- 
phischen Hilfsmittel (Fluehtlinientafeln) weiter zu 
unterriehten, da diese fiir standig wiederkehrende Bech- 
nungen eine wesentliche Entlastung der Warmebureaus 
bedeuten. Es wird eingehend mitgeteilt, wie eine Hoch- 
ofengasbilanz aufgestellt und berechnet wird.

Gleichzeitig gelangt Mitteilung Nr. 24, „ A b k i i h -  
l u n g s T e r l u s t e  b e i  W a r m e f e r n l e i t u n g e n  
f u r  H e i z z w e c k  e“, zum Versand, die eine Beihe 
von Mitteilungen iiber Heizungsanlagen eroffnen soli, um 
die angeschlossenen Werke fiir die kommendo Heizperiode 
m it wichtigen Fragen bekanntzumaclien.

Gesellschaft von Freunden der Aachener Hochschule.

Dio Gesellschaft yersammelte sich am 12. Jun i 
d. J . in Aachen zu ihrer diesjahrigen Hauptversamm- 
lung. Der Vorsitzcnde, Kommorzienrat 3l'.«Qng. 8. h. 
S p r i n g o r u m ,  Dortmund, begriifite die in grofier 
Zahl erschienenen Mitglieder in einer liingeren An- 
sprache, in der er einleitend dio umfassenden Bestre- 
bungen zur geldliehen Unterstutzung von Wissenschaft 
und Forschung zunachst durch d ie «einzelnen Gesell
schaften von Freunden der versehiedenen Hochschulen, 
spater durch die grofien Unterstiitzungsgesellschaften 
der chemischen Industrie, ferner die Helmholtz-Ge'ell- 
schaft zur Forderung der physikalisch-technischen For
schung und die Notgemeinschaft der deutschen Wissen- 
Bchaft, bchandelte. E r tra t lebhaft fiir die U nter
stutzung der grofien Gesellschaften ein, betonte aber, 
dafi neben ihnen die kleineren Freundesgesellschaften 
fiir die einzelnen Hochschulen ihre Daseinsberechtigung 
hatten, und dafi die Gesellschaft von Freunden der 
Aachener Hochschule deshalb auch weiterhin nicht ruhen 
diirfe, ihre Mittel zu starken, um den ubernommenen 
Aufgaben auch nur einigermafien gerecht werden zu 
konnen. Die dahingehenden Aeufierungen klangen in 
der Mahnung von Geheimrat Professor H aber aus, 
d a l i  d i e  L e i s t u n g ,  d i e  d i e  G e g e n w a r t  f i i r  
d i e  E r h a l t n n g  v o n  W i s s e n s c h a f t  u n d  
F o r s c h u n g a u f  s i c h  n e h m e ,  d e r  V e r s i c h  e- 
r u n g s b e i t r a g  f i i r  d e n  B e s t a n d  u n s e r e r  
W i r t s c h a f t  i n  d e r  Z u k u n f t  s e i .

Aus dom eigentlichen G e s e h a f t s b e r i c h t  ist 
hervorzuheben, dafi in der Gesellschaft uber 900 M it
glieder yereinigt sind, dio eine Beitragssumme yon an
nahernd 31/2 Mili. J i  aufgebracht haben. Daneben 
stehen laufende Jahresbeitrage in Hohe von iiber 
40 000 J i  zur Verfugung. Den Abschlufi des Berichtes 
bildeten Ausfiihrungen iiber die gerade je tz t zur E r- 
orterung stehenden Beformplane fu r die Technisehen 
Hochschulen.

Der Bektor der Technischen Hochschule, Professor 
G a s t ,  begriifite die Gesellschaft und wies auf eine 
Anzahl dringendster Bedurfnisse der Hochschule hin. 
E r  streifto alsdann die besondere Lage Aachens im 
besetzten Gebiet und bat, den regen Bcsuch der rheini- 
schen Hochschulen ais der Statten, wo der Geist der 
neuen Generation gebildet werde, ah  eine Ehrensache 
der gebildeten Schichten des ganzen Vol';e3 aufzufasssn.

Im weiteren Verlauf der Versammlnng wurde die 
Abrechnung fur das yergangene Geschaftsjahr vorge- 
legt und anerkannt. Die ausscheidenden Mitglieder des

Yerwaltungsrates wurden wiedergewahlt, und ferner 
wurde die Bewilligung laufender und aufierordentlicher 
Ausgaben nach den Antragen der Hochschule be- 
schlossen. Leidcr war es mangels ausreiehender Mittel 
nicht moglich, allen Antragen der Hochschule in yollem 
Umfange gerecht zu werden. Immerhin konnten be- 
deutende Mittel fur die yerschiedenen Zwecke der ein
zelnen Fachrichtungen bzw. Lehrstiihle zur Yerfiigung 
gestellt werden, z. T. allerdings unter dem ausdriick- 
lichen Vorbehalt, dafi dio Staatskasse zu einzelnen 
Zwecken auch ihrerseits Zuschusse leistet. Aus den 
Zinsen yon Stiftungen, dereń Verwendungszweck von 
den Gebern yorgeschricben ist, standen etwa 35 000 M  
zur Verfiigung; ferner konnten aus laufenden Beitragen 
65 000 Jl, im wesentlichen al'erdings fu r schon im ver- 
gangenen Jahre gemachte Ausgaben, und endlich wei
tere 120 000 Ji  fur Ausgaben des nachsten Jahres zur 
Verfiigung der Hochschule gestellt werden.

Der Yersammlung schlossen sich bemerkenswerte 
Vortriige von Professoren der Hochschule an. Seinen 
Abschlufi fand das Zusammensein in yerschiedenen ge- 
selligen Veranstaltungen.

|Wege und Ziele der deutschen Brennstoffwlrtschaft.

Dio Entscheidung iiber das am 18. August 1920 
erlassene P r e i s a u s s o h r e i b e n  d e r  „D e u t -  
s c h e n  B e r g w e r  k s z e i t  u n g " 1) ist am 8. Juni 
1921 gefallen. Dio Beteiligung ubertraf die kiilmsten 
E rw artungen; insgesamt wurden nicht weniger ais 
353 Arbeiten aus allen Kreisen des Volkes eingereieht.

Nach dem Urteil des Preisrichterkollegiums ist 
k e i n e  der Arbeiten im Vergleich zu den ubrigeu so 
hcrvorragend, um die Gewahrung eines e r s t e n  Preises 
yon 20 000 J i  fiir gerechtfertigt zu halten. Es wurden 
yielmehr vier jArbeiten ais die besten ausgewiihlt, die 
ais gleich wertig zu bezeichnen sind, und darauf hin eine 
andere Verteilung der ausgeworfenen Summę auf die 
Preise yorgenommen. W ir geben naehstehend dio 
N a m e n  d e r  P r e i s t r a g e r  wieder.

V i e r  e r s t e  P r e i s e :  H u g o  E b e n h o c h ,  
Beratender Ingenieur V. B. I . und beeidigter Sachyer- 
standiger, Munchen, Pestalozzistr. 50, 10 000 Jl. Ober- 
ingenieur K a r l  M e l l e r ,  Siemensstadt bei Berlin, 
Nonnendamm-Allee 83, 10 000 J i .  Professor N u f i -  
b a u m ,  Hannover, Yorkstr. 5, und Architekt H . S i e l -  
k e n ,  Abteilungsyorstand der Firm a Paul Kossel & Cie., 
Beton- und Eisenhetonbau-Unternehmung, Bremen, 
M artinistr. la ,  10 000 ,^ . G u s t a y  N e u m a n n ,  
Oberingenieur bei der Warmestelle des Vereins deut
scher Eisenhuttenieute, Dusseldorf, Ludendorffstr. 27,
10 000 M.

V i e r  z w e i t e  P r e i s e :  S i^ L ^ n g . G. B u l l e ,  
Oberingenieur bei der Warmestelle des Vereins deut
scher Eisenhuttenieute, Dusseldorf, Ludendorffstr. 27, 
2000 Ji. Ingen:enr A. L u t s c h e n ,  Altenessen, Alten- 
essener Str. 244, 2000 J i .  ® ipl.'3ing. B o e r e n ,  
Berlin - Wilmersdorf, Westfiilische S tr. 82, 2000 Jl- 
P a u l  S c h o n d e l i n g ,  Langendreer, 2000 Ji.

F u n f  d r i t t e  P r e i s e :  Bergwerksdirektor
H e r m .  l w o w s k i ,  Essen, Viehofer Str. 108, 1000.#- 

H e r b e r t  P f e i f e r ,  Berlin W 50, 
Achenbaohstr. 13/11, 1000 J i .  F r i e d r i c h  S t  e n g  e r , 
Betriebsruhrer bei den Bombacher Hiittenwerken, Ab- 
tellung Oberhausen (Rhld.), Ludendorffstr. 149, 1000 Ji-  
Architekt A u g u s t  W e i t z e l ,  F rankfurt a. M., 
Elkenbachstr. 45, 1000 J i .  $ ip l.= 3n fl- A lb e r t  W ir th ,  
Kohlscheid bei Aachen, Boonstr. 1, 1000 Ji-

Deutsche Industrie Normen.
Der Normenausschufi der deutschen Industrio ver- 

offentlicht in H eft 17 seiner „Mitteilungen" (H eft 17 
der Zeitschrift „Der Betrieb") folgende Normblatt- 
Entwiirf e :
E  29 (Entw urf 1) Zeichnungen, Sinnbilder fiir Schrau- 

ben-, Spiral- und Blattfedern.
E  670 (Entw urf 1) Forderketten.

l)  Ygl. St. u. E. 1920, 26. Aug., S. 1142/3.
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E  671 (Entw urf 1) Kalibriorte Kettcn fiir Hobezouge. 
E  672 (Entw urf 1) UnkaliBriorto Ketten f i ir , Hobe- 

jnascliinen.
Abdrucko der Entwiirfe mit Erlauterungen sind 

yon der Geschaftsstellc de.? Normenausschusses der dout- 
schen Industrie, Berlin NW 7, Sommerstr. 4a, zu be- 
zlelien, boi der auch Binwiindo bis 1. August 1921 be- 
kanntgegeben werden konnon.

Im genannten H eft werden aufierdem die Bliittor 
DI-Norm 36 BI. 1 Zeiehnungen, BrUchlinien, Schnitt- 

yerlauf, Sclinittfliiehen,
DI-Norm 140 BI. 2 Zeiehnungen, Oberfliichenzeichen, 
DI-Norm 228 Werkzeugkegel, Scbaft und Hiilso, 
DI-Norm 250 Bundungen und Schragungen,

E a o h n o r m e n  f i i r  K a n a ł  i s a t i o n s -  
g e g e n s t i i n d e :

DI-Norm 542 Abflufi-S-Stiicke,
DI-Norm 543 Schrage T-Stiicke fiir Abfiufirohre, 
DI-Norm 544 Schrage Kreuzstiicke fiir Abfiufirohre, 
DI-Norm 590 Kellersinkkasten ohne Putzoffnung, 
ais Yorstandsyorlagen yeroffentlicht. Es handeit sich 
boi den Yorstandsvorlagen um die Fassung der Bliitter, 
wie sie dem Vorstand zur Genehmigung unterbreitet 
werden.

Aus Fachyereinen.
V erein  deutscher C hem iker.

Der Verein deutscher Chemiker hielt seine 
34. H a u p t  v e r s a m m l u n g  unter sehr grofier Be- 
teiiigung in den Tagen vom 19. bis 22. Mai 1921 in 
S tu ttgart ab. M it der Hauptversammlung war eine gut 
beschickto Ausstellung fiir ehemisches Apparatewesen 
verbunden.

In  der allgemeinen Sitzung wurde die L  i e b i g - 
D e n k m i i n z e  an Professor Max B l a n e k ,  Berlin, 
dio A d o l f - B a e y e r - D e n k m i i n z e  an Professor 
M a i  v o n  L a n e ,  Berlin, yerliehen. — Der Jahres- 
beitrag soli in Zukunft alljahrlich durch den Yorstands- 
ra t und die Mitgliederversammlung fcstgelegt werden; 
der Jahresbeitrag fiir 1921 wurde auf 80 M  erhoht. — 
Bei der Besprechung der gcgenwiirtigen Lage des 
C h e m i e s t u d i u m s  wurde beschlossen, eine eindring- 
liche offentliche Warnung vor dem Chemicstudium zu 
erlassen, ,da jahrlich etwa 1500 Chemiker in die Praxis 
iibertreten wollen, die in Wirklichkeit nicht unterzu- 
bringen sind.

Ueber dio auf der Hauptversammlung und in den 
einzelnen Eachgruppen gehaltenen Vortriigo wird nach- 
stchend berichtet, soweit sie auch fiir Eisenhuttenleute 
von Bedeutung sind.

In  der Gcmoinsamen Sitzung der Fachgruppen 
sprach Abteilungsdirektor Dr. P . B i t t e r s h a u s e n ,  
Essen, iiber Stahle fiir die chemische Industrie. Der 
Vortragende machte niihere Angaben iiber einige von 
der Firm a Krupp hergestelłte Sonderstahle, iiber die 
in dieser Zeitschrift1) berichtet worden ist. Chemiker 
J . B r  o n n , Charlottenburg, eretattete einen Bericht iiber 
die Moglichkeit der Besehaffung trockener Luft, iiber 
■weichen Gegenstand der Rodner schon in  dem Ilockofen- 
ausschufi des Vereins deutscher Eisenhuttenleute berichtet 
ha tte2).

In  der Fachgruppo fiir "Brennstoff- und Mineralol- 
cliemie hielt Geheinirat Professor Dr. Franz F is c h e r ,  
Mulheim-Buhr, einen Yortrag „Die Entstehung und die 
chemische Struktur der Kohle"3). Professor Dr. Franz
I I  o f m a n n ,  Breslau, berichtete uber 

Beltragc zur Chemie der oberschlesischen Stelnkohle.
Der Vortragende hat in Gemeinschaft mit seinem 

Mitarbeiter Dr. Paul Damm im Kaiser-Wilhelm-Institut 
fiir Kohlenforschung zu Breslau Steinkohle der Bybnikor

1) 1921, 16. Juni, S. 830/3.
2) Ygl. St. u. E. 1921, 16. Juni, S. 813/20.
3) Ygl. St. u. E. 1921, 21. April, S. 552.

Gewerkschaft (Floz 6 dor Zeclie Emmagrube) einer mog
lichst schononden chemischen Behandlung unterzogon, 
Um jede Veriinderung der urspriinglichen Kohlcnsubstanz 
zu ycrinciden, wurde die Kohle nach dem Perkolations- 
yerfahren mit Pyridinbasen cxtrahiert. Dabei wurden 
aus 500 kg Kohle 15 kg Kaltextrakt erhalten; sodann 
wmrdo warm extraliiert (untor 100°) und dabei 35 %  
Warmextrakt. gewonnen.

Auslaugen dics<*' Extrakte mit kaltem Aether ergab
11,5 kg Aetherextrakt, auf Kohle berechnet 2,3o/o, ais 
olivbraunes, in Aothor klar losliches Pulver. Saures 
Waschen entfernto nur eine geringe Menge basiseher 
Stoffe, die dor Kohle ontstammen; eine Base war fest, 
dio andere dickfliissig, rotbraun, von siifilich aromati- 
schom Goruche, yermutlich zur .Chinolinreihe gehorend. 
Wiilircnd diese Yerbindungen sich in dor Wasch- 
saure leieht losten und so abgeschieden W’erden konnten, 
fiel ein fester brauner Korper aus, dessen qualitative 
Priifung gleiehfalls einen doutlichen Stickstoffgelialt er
gab. Nach dieser Behandlung liinterbliob eińe blanko 
Aetherlosung, weleher Sprozentigo Natronlauge Sauron 
und phenolische Anteile entzog. Allcs nicht in Lauge 
Losliche wurde ais Neutralol bezoichnet; es unterliegt 
zurzeit noch eingohender Bearbeitung. Ein nicht geringer 
Anteil davon liifit sich im Hochyakuum ohne Veriinderung 
destillieren.

Aus der Laugenlosung liefien sich nach dem Ueber- 
sattigen mit Mineralsauren organischo SSuren isolieron, 
die in  Natriumbikarbonat leieht loslich sind, soda-alka- 
lisehe Permanganatlosung sofort reduzieren und dereń 
eine intensiy wie Acrylsaure riecht. Aufierdem wurden aus 
dieser Laugenlosung mindestens vier yerschiedene Phe
nole gewonnen, von denen das eino 0,5o/o Schwefel, 
organisch gebunden, enthalt.

Es darf ais vollig sicher gelten, dafi alle erwahnten 
Substanzen sich in der Kohle yorfinden, dafi sie nieht 
etwa Zersetzungsprodukte oder kiinstlich erzeugte Stoffe 
sind. Da es sich um ziemlich grofie Molekule handeit, 
doren Molekulargewichte zwischen 400 und 500 liegen, 
ist die chemische Definierung zwar recht schwierig, er
scheint jedoeh nicht aussiehtslos.

Dr. F r. B e r g i u s ,  Berlin, hielt einen-Yortrag
uber

Neue Vertahren tiir die Verarbeitung von 
Mineralol und Kohle.

Der Bedarf der Technik an fliissigen Oelen, insbe- 
sonderę an Benzin, Treib- und Heizol, konnte nur 
Deckung finden durch Aufschlufi ncuor Quellen. Diese 
aber/ insbesondere das grofie mexikanische und west- 
amerikanisohe Yorkommen, sind yerhiiltnismafiig arm an 
leiehten Bestandteilen, aber rcich an Asplialt. Die' Um- 
wandiung von schweren Oelen in leichte, in Benzin und 
Motortriebstoff wurde deshalb zur wichtigsten Frage der 
Oeltechnik, ' Die Herstellung von Motortriebstoff go- 
schieht zwar heute in Amerika in betrachtlichem Um- 
fango mit Ililfe  der sogonannten Krack-Yerfahren, die 
darauf beruhon, dafi bei Erhitzung von Oelen auf hohe 
Temperatur, zweckmiifiig unter erhohtom Druck, die 
schweren Oele unter gldelizeitiger Bildung von gasformi- 
gen Kohlenwasseretoffen und Koks in leichte Oelo zer
fallen. Dieso Verfahron lassen sich aber nur auf mittel- 
schwere Oele, insbesondere auf Gasol, anwenden, weil 
boi den schweren und osphaltreichcn Oelen hohe Gas- 
und Koksverlusto eintreten, und weil infolge der starken 
Koksbildung sehr grofie betriobliehe Schwierigkeiten 
entstehen. Dor Grund fiir diese Koksbildung liegt in 
der Abspaltung yon Wasserstoff und wassorstoffreichen 
Gasen wahrend der Erhitzung. Es sind yielfach Yersuche 
gemacht worden, diesem Uebelstand durch Anlagerung 
von Wassorstoff abzuhelfen, und man hat sich dabei 
naturgemafi katalytischer Yerfahren bedient. Da aber 
die Verwendung von Katalysatoren fiir die Hydriorung 
der unreinen Rohole praktisch nicht in Frage kommt, 
mufite ein neuer Weg zur Durchfiihrung dieser B-aktion 
gesucht werden.

Im  Laboratorium des Yortragenden wurde im Jahre 
1913 oin neuer Weg gefunden, ura dic Yerarmung der

K X Y .41
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Oele s s  Wasserstoff wahread des Sjpałtprozesses zu ver- 
fciodeni, indem Eamilch die Spalrong in Gegenwart ron 
Łochgeprefitem Wasserstoff roigenommea m a i ,  der 
unter geeigneter Tetnperaturbedingnng nnd bei bohem 
Wasserstaffdrnc-k aueh ohne Anwesenheił von Katalysato- 
ren dea gewfinschten Erfoig bringt. Diese Eeattion. 
die Meh auf die rerseJuedenartłgea Oele, Oelruekstande 
nnd selbst auf Kohle anweoden lafit, wurde zur Grund
lage der inzwischen grofitecŁniscii durchgebildeten 
B e r g i n  - Y e r f a h r e n .  M it H ilfe dieser Verfahren 
is t es mÓgJieh geworden, Gas, Gasol, asphaltreśches Boh- 
51 (z. B. jnexikanisehes), Pctroleumpcch, nahezu roll- 
standig in lei eh te Oele umzuwandeln, ohne daB bei dieser 
Yerarbeitung eine Koksbildung eintritt. In  ahnlicher 
Weise kann man auch Prodnkte wie z. B. Braunkohlen- 
gaserzeugerteer rera rbei ten. Die M aterialrerluste durch 
Casbildung sind unbedeutend, Man hat es in der Hand, 
dureh Yerlangenmg der Beafctionsdaner mehr oder we
niger Benzin nnd Petroleum zu gewinnea.

Demnach is t es mit Hilfe der Bergin-YeTfahren 
grundsatzlieh moglich, aus jedem Bohol, Roholdestillat 
*der Bohfiidestillationsrnekstand willkurlich eine grofiere 
oder kleinere Menge leiehterer oder m ittlerer Produkte 
zu gewinnen. Man kommt dadurch in  die Lage, dio 
Yerarbeitung des Rohols dem jeweiligen Bedarf des 
Marktes anzppassen. Besonders wichtig is t es, dafi selbst 
asphaltartige Oele und pechartige Destillationsruckstande 
auf diese Weise aufgcarbeitet werden konnen.

M it H ilfe derselben Arbeitsweise gelingt auch die 
H rdrierung nnd damit dic Yerflussigung der Steinkohle. 
Dafi Steinkohle reduzierbar ist, hatte Berthelot durch 
Behandlung ron Kohle m it Jodwasserstoffsaure festge
stellt. Der Yortragende und seine M itarbeiter waren 
anf Grnnd der Untersuchungen seines Łaboratoriums 
uber die Entetehung der Steinkohle aus Zellulose und 
der daraus gefolgerten Anschauungen uber die ehemische 
N atur der Kohle zu der Ansicht gekommen, dafi Kohle 
m it Wasserstoff unter geeigneten Bedingungen in Re- 
aktion gebracht werden konnte. Diese Beaktion wurde 
im Sommer 1913 gefunden; durch Erhitzung von Stein
kohle in Gegenwart von Wasserstoff bei einem Druek 
ron zweckmafiig etwa 100 bis 200 a t  wird die Kohle 
zum allergrofiten Teil aufgcschlossen. U nter geeigneten 
Arbeitsbedingungen kann man aus einer Kohle, die 5o.'o 
Asche enthalt, etwa 85®/o rerflussigen.

Die tc-chnische Durchbildung der Yerfahren er- 
forderte eine jahrelange sehr umfangreiche Arbeit, die 
anfangiich im Bahmen der Th. Goldschmidt A.-G. in 
Essen und in  Gemeinschaft m it der Aktiengesellschaft 
fur Petroleumindustrie, Nurnberg, durchgefiihrt wiirde. 
Sie ivurde spater vom Konsortium fu r Kohlech-mie. das 
unter Mitwirkung der Th. Goldschmidt A.-G., der Fiirst 
Henekel-Donnersmarckschen Yerwaltung und Bobert 
Friedlander gegriindet war, dureh dic Erdol- nnd Kohle- 
Yerwertungs-A.-G. (Evag) weitergefuhrt. Die erste 
grofitechnische Anlage, die einer Tochtergesellschaft der 
Evag, der Deutschen Bergin A.-G. fiir Kohle und Erdol- 
ehemie, gehort, ist in Mannheim-Rheinau im Laufe der 
letzten Jahre errichtct worden. Sie hat gezeigt, dafi die 
grofien Schwierigkeiten, die der praktischen Durehfuh- 
rung der Laboratoriumsergcbmsse anfangiich im Wege 
sfcanden, uberwunden werden konnten, und daG bei rich- 
tiger Durchbildung der Hoclidruckeinrichtung der grofi- 
tcchnische Betrieb einfach und sieher gestaltet werden 
kann.

Sr.-gng. A. S a n d e r ,  Darmstadt, sprach iiber 
Wassergaserzeugung mit Gewinnung von 

Urteer und Ammoniak.
Die Kohlennot der letzten Jahre hat auch die Gas

werke zu einer weitgehenden Aenderung ihres Betriebes 
gezwungen, da ihnen nieht nur zu wenig, sondern riel- 
fach auch zur Gaserzeugung ganz ungecignete Kohlen ge- 
liefert wurden. Damit unter diesen Yerhaltnissen dic 
Gasrersorgung der Stadte nieht iiberliaupt eingestellt 
werden mufite, war es notig, das Steinkohlengas mit be- 
trachtliehen Mengen Wassergas zu streeken und die bis
her eingehaltenc Heizwertnorm von 5000 bis 5200 W E

ganz wesentlich berabzusetzen. Zur Erreichung dieses 
Zieles sind in den letzten Jahren aueh in  den meisten 
kleinen nnd mittleren Gaswerken Wassergasanlagen er- 
richtet worden. Die Gaswerke arbeiten hierbei in der 
Weise, dafi sie die Kobie in B etorten- oder Kammerófen 
enigasen. den gluhenden Koks ausstofien und m it Wasser 
ablósehen, um ihn hierauf im Wassergaserzenger von 
neuem auf 1000° zu erhitzen, ein Yerfahren, das, vom 
warmewŁrtschaftlichen Standpunkt ans betrachtet, hóchst 
unzweckmafiig ist.

E s liegt daher nahe, die Erzeugung der beiden Gas- 
arten in der Weise zu verbinden, dafi der gliihende Koks 
unmittelbar und womoglich in  dem gleichen Apparat 
in Wassergas rerwandelt wird. Dieses Ziel wird durch 
das D o p p e l g a s T e r f a h r e n  von Strache sowie das 
T r i g a s r e r f a h r e n  von Dolensky erreicht. Der 
wesentlichste Unterschied dieser beiden Gaserzeuger- 
arten besteht darin, dafi bei dem Trigaserzeuger die 
oben aufgegebene Kohle lediglich durch die fuhlbare 
Warme des ron unten aufsteigenden Wassergasstromes 
entgast wird, wahrend bei dem Doppelgaserzeuger in 
dem oberen Teil eine Entgasungskammer eingebaut ist, 
die von anfien m it Generatorgas geheizt wird. Be- 
merkenswert ist aufierdem. dafi bei dem Trigaserzeuger 
das Heifiblasen in der Weise erfolgt, dafi der Wind, der 
an der Trennungszone des Entgasungs- und Yergasungs- 
raumes ein tritt, nach unten gefuhrfc wird, sowie daG ein 
anderer Teil der Geblaseluft qner durch den unteren 
Gaserzeuger abwechselnd Ton einer Seite zur anderen 
stromt.

Der Trigasteer ist ein echter U rteer; e r ist frei ron 
Naphthalin. enthalt dagegen grofiere Mengen Paraffin 
sowie hohere Phenole und liefert bei der Destillation 
brauchbare Treibole und Schmiermittel.

D r. K ort B u b e , Halle, beriehtete uber den 
Braunfcohlengaserzeuger mit Gewinnting von 

Nebe erzeusnissen.
Der Yortragende behandelte den Braunkohlengas- 

erzeuger unter Hinweis auf die grundlegende Betonung 
scharfer Zonentrennung nach Asehensehicht, Yergasungs- 
schicht, Entgasungssehicht und Troekenschicht. An 
H and der Warmebilanz wurden die Schwierigkeiten in 
den einzelnen Zonen, wie Yerseblackung, ungenugender 
Ausbrand, DuTchbrennen, Teerosydation nnd Teerrer- 
brennung, erortert. Die mafigebenden Einflusse fur 
einen iiber den ganzen Querschnitt gleichmafi:gen Gas- 
strom wurden beschrieben und die mannigfacheń F ahr- 
nisse, denen der Teer beim Durchstreichen der Trocken- 
schicht je nach Warmeuberschnfi ausgesetzt ist, be
sprochen. Zum SehluG wies der Redner hin auf die 
Gewinnung von Zusatzdampf aus dem Generatorgas und 
die Notwendigkeit einer grundlichen und planmafiigen 
Bearbeitung nicht nur einzelncr, sondern aller maG- 
gebenden Punkte.

Professor Otto R u f f ,  Danzig, h relt einen Yortrag
uber

Dampfdrucke schwerfluchtiger Stoffe.
Der Yortragende hat sein Yerfahren der Messung 

ron Dampfdrueken bei hohen Tem peraturen1) weiter 
entwiekelt und die Dampfdrucke der Alkalihalogenide 
bestimmt. Gestiitzt auf die hierbei gewonnenen Erfah- 
rnngen h a t R uff dann gemeinschaftlich m it P a u l  
S c h m i d t  so gut wie moglich auch die D a m p f -  
d r a c k e d e r  O x y d e d e ś A l n m i n i u m s ,  S i 1 i - 
z i u m s ,  K a l z i u m s  u n d  M a g n e s i u m s  crmittelt.

Nach einer kurzeń Be;chreibung des Verfahrens er- 
orterte der Vortragende dessen Fchlerąuellen, namlich 
die Bedeutung der N atur, GrbGe und D 'chtigkeit des 
Siedegefafics, seine Bestandigkeit gegen die chemische 
Wirkung der rerdampfenden Stoffe und die Schwierig
keiten der genauen Temperaturmes3ung. Die Fehler- 
quellen haben sich bei der Bestimmung der Dampfdrucke 
von Metallen, welche die Tiegelwand nicht benetzen, 
wegen ihrer groBen Oberfliichenspannung und meist 
aueh erheblichen Indifferenz weniger bemerkbar ge-

-} Zeitsohrift fur anorg. Chemie 1919. Bd. 1C6, S. 76.
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macht ais boi der der Salze und Oxyde. So hat denn 
aueh eine Nachpriifung dic friiher ermittelten Dampf - 
druckmessungen an Metallen, bis auf diejenigen an 
Arsen, ais riehtig erwiesen. Bei den Salzen ist die 
Ucborwindung der genannten Sehwierigkeiten in be- 
friedigendem, bei den wesentlieh hoher siedenden Oxydon 
nur in beschranktem Umfange moglich gewesen. Eiir 
die Salze wurden, soweit moglich, gesohwiirzte Quarz- 
gefiiBc, sonst mit Vanadin glasierte Graphitgcfafie oder, 
wenigstens fiir dio Eluorłde, dereń Untersuchung noch 
nicht yollig abgeschlosscn ist, ein mit Iridium gofutterfces 
Graphitgefiifi benutzt.

Zum Yerdampfen der Oxyde — es wurden die
jenigen des Aluminiums, Siliziums, Kalziums und Ma- 
gnesiums untersucht — wurden ausseUiefilieh 
Graphittiegel, z. T. mit Yanadinkarbid glasiert, 
yerwondet. Wolframtiegel, die sich viellcicht 
noch besser geeignet hatten, stunden nieht zur 
Verfiigung. Eine cinigermaiSen befriedigende 
Dampfdruckknrye hatsichnur fiir Aluminium- 
oxyd und Siliziumdioxyd durch eine bóson- 
ders jra lic  Zahl yon Einzelversuehcn bestim- 
men lassen. Sie ist durch dio Verwondung 
von Argon ais Ofenfiillung auch cinigermaiSen 
siohcrgestellt worden. Die beiden Oxyde sie- 
den unter Atmospharendruck bei fast der
selben Temperatur, das Alnminiumoxyd gegen 
2210°, das Siliziumdioxyd gegen 2230°.

Beim Kalzium- und Magncsiumoxyd ist 
es wahrschcinlich nur bei den niederen Druk- 
ken moglich gewesen, ein wirkliches Sieden 
zu erreichen. Es la.Bt sich aus den Beob- 
achtungon bei diesen Drucken die Sicdetem- 
peratur des Kalziumoxydes in indifferonter 
Atmosplmre bei 760 mm Druck zu etwa 
2850° und diejonige des Magnesiumoxydes zu 
etwa 2800° schatzen. Die Unsicherheit der 
Zahlen ist durch den Umstond bedingt, daB 
allo vier Oxyde mit dem Graphit des Siede- 
gefafies mehr oder weniger in Reaktion treten.
Die Vanadinlcarbidglasur ycrmochte nur beim 
Aluminiumoxyd und Siliziumdioxyd die Wan- 
dung einigermafien zu sehiitzen, und zwar um 
so weniger, bei je hoherer Temperatur ge- 
arbeitet \yurde. Oberhalb 2500°, einer Tem
peratur, dio bei der Verdampfung des Kal
zium- und Magnesiumoxydes wesentlieh iiber- 
sehritten wńrd, liilit sich dic Wirkung der 
Vanadinkarbidglasur nur bei niederen Druek- 
ken erkennen. Bei hoheren Drucken beob- 
achtct man beim Kalziumoxyd ais Wirkung 
der Reaktion mit der Kohlewand ein mehr 
oder weniger raschcs Schmelzen des Karbid- 
Oxyd-Gemisches, aus welohem der Kalzium- 
dampf schon bei e tw a2100°mit wenigstens l a t  
Druck entweicht. Beim Magnesiumoxyd fuhrt dio lic- 
aktion m it der Kohlewand zu dem Łeidenfrostschen 
Phanomen. Ein Schmelzen des Oxydos ist nicht zu be- 
merken; es yerdampft aber so sehnell, daB die Sicde- 
temperatur nur unter besonders gunśtigen Verhaltnissen 
erreicht werden kann.

I r o n  and  S te e l In s t itu te .
(Fortsetzung von Seite 802).

Kotaro Honda und Shózó Saitó von der Tohoku 
Imperial Uniyersity, Sendai, Japan, sprachen iiber dio 

Bildung von kugeligem Zementit.
W ird Kohlenstoffstahl liingere Zeit bei 600 bis 700° 

— also direkt unter A j — gcgliiht, so ballt sich oine 
von der Gliihdauer abhangigo Menge dos ira Perlit aus- 
gesehiedenen Zementits unter gewissen Voraussetzunge,n 
zusammen nnd nimmt Kugelform an. Diese Erschei- 
nung zeigt sieh bei unter- und iibereutektoidischen 
Stahlen haufiger ais bei eutektoidischen, auch ist das 
Gofiigo durch Gliihbehandlung leiehtcr bei sorbitischen 
Stahlen ais bei Stahlen m it ausgesprochen perlitischem 
Gefiige lieryorzurufen.

Wahrscheinlich entsteht das Gefuge mit kugeligem 
Zementit unter der Einwirkung der Oberflachen- 
spannung. Mit dieser Annahme ist die Ersoheinung 
jedoch noch nicht erklart, da vor der Bildung yon 
Zementitglobuliten aus lamellarem Zementit eine Unter- 
teilung der einzelnen Zomentitlamollen stattfindet, wo
durch eine YergroBerung der Zementitoberflacho heryor- 
gerufen wird, die wegen der entgegengesetzt wirkenden 
Oberfliichenspannung unerklarlieh ersoheint.

Bei don Versućhen, die unternommen wurden, um 
die Ursacho der Bildung yon kugeligem Zementit aufzu- 
kliiren, wurden Stahlsorten mit 'Kohlenstoffgehalton von 
0,31, 0,56, 0,80, 0,94, 1,2, 1,69, 1,95 o/o und ein weiGes 
Boheisen mit 3,75 o/o yerwendet.

— y
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Abbildung 1 bis G. Magnetisicrungskmyen der uutersucliten Stahle bei 
Tem peraturen von SOO^bis 800° zur Bestimmung 'der geuauen Lage yon 

gAci und A ri.j

Dio Temperaturen der A cj- und Ar j-Umwandlung 
wurden fiir jede Probe ganz genau mit H ilfe der magne- 
tischcn Methode ermittelt. Diese beruht darauf, daB 
in bestimmmtem Grade magnetisiertes Eisen allmahlich 
erhitzt und dabei die Veranderung der Starkę der Ma- 
gnetisicrung bei gleichbleibendcr magnetisierender K raft 
festgestellt wird.

Beim Durchgang durch A j andern sich dic ma- 
gnotischon Eigensehaften des Eisens stark, da nur

Zahlentafel 1. U m w a n d  1 u n g 81 c m p e r  a t  u r e  ń 
d e r  u n t e r s u c h t e n  S t a h l e .

Kohlen- 0,56% 0,80% 1,20 % 1,59 % 1,95% 3,75 %
iatoffgehalt
der Proben 0 0 0 0 0 0

Ac, 728 722 724 722 723 735
Ar, 709 700 703 702 702 727

a-Eisen magnetiseh, 3-Eisen aber unmagnctisch is t; 
durch dieso Verschiedenheit kann der Umwandlungs- 
pnnkt A j sehr genau festgelegt werden. Die Abb. 1 
bis 6 zeigen die durch den Versuch erhaltenen Kuryen.

*
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Die Punkte Acx und A rx sind in  den Kurven durch die 
bei diesen Temperaturen senkrecht Yerlaufenden Kurven- 
aste deutlieh zu erkennen. In  Zahlentafel 1 sind die \ e r -  
suchsergebnisse zusammengestellt.

Ausgehend von ungeharteten Stahlproben, dereń 
Perlit in lamellarer Form  ausgeschieden war, unternah- 
men die Yerfasser GliihYersuehe b e i  Y e r s c h i e d e n e n  Tem
peraturen. Die Gliihdauer betrug bei jedem Versueh 
20 min, Das Abkiihlen der P roben ' erfolgte langsam. 
Die Ergebnisse der mit den gegliiliton Proben vorge- 
nommenen metallographischen Untersuchung sind in 
Zahlentafel 2 wiedergegeben. Aus dieseu Versuchen zie- 
hen die Eorscher folgende Schlusse:

X. Lamellar im P erlit ausgescliiedener Zementit 
wird durch Gliihen unter A j nicht Yerandcrt. Dic ybt- 
breitctc Ansicht, daB in ungeharteten Kohlensioffstiihlen 
bei langerem Gliihen unterhalb des Ac j-Umwandlungs- 
punktes Globuliten entstehen, lialten die Verfasser nur 
insofern fiir richtig, ais damit eine Umwandlung korni
gen Perlits gemeint ist. Sie vermuten, dafi bei Beobach- 
tung der Umwandlung lamellaren Perlits in Globuliten 
bei Gliihtcmperaturen unter Acj ungleichmafiige Tem
peraturen beim Gluhversueh und dadurch unriohtigo 
Temperaturmessungen die Veranlaśsung waren.

2. Die Anzahl der durch Gliihen bei der Tempera
tu r der Acj-Urnwandlung entstehenden Zementitglobu- 
liten ist innerhalb der Zeit, in der die Umwandlung vor 
sich geht, abhangig von der Gliihdauer.

3. Bei Stahlen m it geringem Kohlenstoffgehalt ist 
das Temperaturintervall iiber Ac-,, in dem kugeliger 
Zementit gebildet wird, sehr klein und betragt fiir 
untereutektoidische Stahle nur 20 bis 30°. -Mit stoi- 
gendem Kohlenstoffgehalt vergrofiert sieh das Tempera-

Zahlentafel 2. K l o i n g e f i i g e  d e r  g e g l i i h t e n  
S t a h l e .

Gllih-
tem-
pera-
turen

Kohlenstoffgehalt

ua

<»0 0,31% 0,56 % 0,80 % 1.20 % 1,69 % 1,95 %

680 P erlit Perlit P erlit Perlit Perlit P erlit Perlit
700 ł} » ł »> , i* »»

715 „ „  \ , , >»
730 Globu

li ten
Globu
liten

Globu
liten

Globu
liten

Globu
liten

Globu
liten

73G i* >» ” ł» »
Globu
liten

750 P erlit
and

Globu
liten

P erlit
und

Globu
liten

Perlit
und

Globu
liten

v ‘‘i

770 — — — , , „ t i

780 Perlit P erlit Perlit Globu
liten
und

P erlit

H

'

800 — _ ' _ — , , J!

820 Perlit Perlit Perlit P erlit »» »)
850 Globu

liten
und

Perlit

Globu
liten
und

Perlit

Globu
liten
und

Perlit
900 P erlit Perlit Perlit Perlit Perlit Perlit Perlit

turintervall und betragt bei iibereutektoidisehen Stahleli 
50 bis 100°. Diese Erscheinung erklaren die Verfasser 
folgcndermaBen: W ird beim Gliihen untereutektoidischer 
oder eutektoidisclier Stiihle der A cj-Punkt erreicht, so 
beginnt der eutektoidisch ausgeschiedene Zementit in 
Losung zu gehen. E s ist aber nicht anzunehmen, daB 
der Losungsvorgang im ganzen Stahl gleichzeitig und 
gleichmafiig vor sich geht. Die Zementitlamellen wer
den durch die A rt des Losungsvorganges wahrend der 
Losung unterteilt. Wird wahrend des Losungsvorganges 
das Gliihen unterbrochen, dann enthalten die abge- 
schreckten Proben Zementitglobuliten. Findet das Ab- 
schreeken der Proben vor Beginn der Auflosung des 
eutektoidischen Zementits oder nach seiner Yollendeton 
Auflosung statt, so werden in den eirkalteten Proben 
keine Zementitglobuliten gefunden. Is t durch Gliihen 
eutektoider und untereutektoider Stahle bei Ac t die 
Auflosung des Perlits so weit Yorgeschritteu, daB wohl

sehon eine Losung stattgefunden hat, die gelosten Ze- 
mentitlamellen aber an den Losungsstellen noch durch 
mangelnde Diffusion Zementitanreieherungen in der 
festen Losung verursachen, so konnen in  den zu diesem 
Zeitpunkt obgeschreckten Proben Zementitglobuliten be
obachtet werden.

Beim Gliihen iibercutcktoidiseher Stahle geht bei 
A cj der eutektoidisch ausgeschiedene Zementit in Losung. 
Der primiir ausgeschiedene Zementit lost sich erst bei 
hoheren Temperaturen entsprechend der im Eisenkohlen- 
stoffdiagramm festgelegten Kurve beginnender Zementit- 
losung bzw. Ausscheidung. W ird das Gliihen eines 
Slahles nu t mehr ais 0,890/o C oberhalb Y o n  Aoj, jedoch 
unterhalb der Temperatur Y ollstiin d iger Auflosung des 
primar ausgeschiedenen Zementits abgebrochen, so findet 
sich in  der erkalteten Probe der ungelfist gebliebeno 
Zementit in Globulitenform. Die Globuliten, die in der 
Probe gefunden werden, sind jedoch nicht ausschlieBlich 
auf wahrend des Gliihens ungelost gebliebenen Zementit 
zuriickzufiihren, sondern wahrsoheinlieh bildet auch der 
Teil des primiir ausgeschiedenen Zementits Globuliten, 
der beim Gliihen bereits wieder in Losung gegangen 
war, sieh aber an den Stellen, an denen der Losungs- 
vorgang stattgefunden hatte, noch infolge ungenugesnder 
Diffussion angereichert befaud.

fSr.*3:ug. A. Knipping.
(Fortseteung folgt.)

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen 1).

9. Juni 1921.
KI. 12 e, Gr. 2, I i  61 957. Yerfahren zur elektrischen 

Staubniederschlagung aus Gasen unter Mitwirkung eines 
Kondensationsvorgańges. Dr. J . E. Lilicnfeld, Leipzig, 
Mozartstr. 4, u. Metallbank und Metallurgische Gesell
schaft Akt.-Ges., F rankfu rt a. M.

KI. 12e, Gr. 2, K 62 932. Verfahren zur elektrischen 
Gasreinigung. Metallbank und Metallurgische Gesell
schaft Akt.-Gesv F rankfu rt a. M.

KI. 12 e, Gr. 2, L  44 808. Vorriehtung zur elek
trischen Gasreinigung. Dr. J. E. Lilienfeld, Leipzig, 
Mozartstr. 4, u. Metallbank und Metallurgische Gesell
schaft Akt.-Ges., F rankfurt a. M.

13. 12e, Gr. 2, O 11 908. Verfahren zum Betrieb 
elektriseher Gasreiniger. 2ijjt.<3;ng. Dr. Erich Oppen, 
Fichtestr. 14, u. Kirchlioff & Ce., Hannover-Kleefeld.

KI. 18 a, Gr. 6, S t 33 719. Aus genietetem Blech 
bestehender Boden fiir Hochofenbegichtungskiibel. Heinr. 
Stiihler, Fabrik fiir Dampfkessel und Eisenkonstruk- 
tionen, u. Paul Notzel, Weidenau a. d. Sicg.

KI. 18a, Gr. 18, T  23 583. Yerfahren und Vorrich- 
tung zur direkten Erzeugung von Stahl im Hochofen 
mittels fliissigen Brennstoffs. Christian von Thal, Paris.

KI. 31 b, Gr. 11, M 71 571. Handformmasehine mit 
Wendeplatte. Maschinenfabrik Friedrich Bolff, Berlin- 
Pankow. -

13. Juni 1921.
KI. 7a, Gr. 16, B 98 204. Walzenstelhorrichtung. 

Friedr. Boecker Ph’s Sohn & Paul Terpe, Hohenlimburg.
KI. 7b, Gr. 7, C 28 387. Ausweehselbare wasser- 

gekiihlte Ziehform zum SchweiBen der Langsnaht Yon 
Eohren. Douglas Whimster Chisliolm, Woodhead, Garn- 
kirk, Lanarkshire, Scliottl.

KI. 7 c, Gr. 36, B 91 097. Verfahren zur H er- 
steUnng von Zapfenbandern. Fa. Friedr. Carl vom 
Bruck, Velbert, Khld.

KI. 12e, Gr. 2, K  73 023. Elektriseher Beiniger 
zur Abscheidung Yon Schwebestoffen aus Gasen oder 
Flussigkeiten auf elektrostatisóhem Wege; Zus. z. Pat. 
337 490. SiJ)t.*5ng. Paul Kirchhoff, Hannover, Militar- 
strafie 19.

KI. 12e, Gr. 2, L  46 101. Verfahren und Anord
nung zur elektrischen Gasreinigung; Zus. z. Anm.

i )  DieAnmeldungen Liegtsn ycbi dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsiehtund 
Einsprueherhebung im Patentamte zu B e r l i n  aus.
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L  45 910. Dr. J. E. Lilienfeld, Leipzig, Mozartstr. 4, 
u. Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., 
Frankfurt a. M.

Kl. 12 e, Gr. 2, L  47 009. Yerfahren zur elek-
trischen Gftsreinigung unter Anwendung von pulsieren-
kler Gleichspannung. Dr. J. E, Lilienfeld, Leipzig,
Mozartstr. 4, u. Metallbank und Metallurgische Gesell
schaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M.

Kl. 12 e, Gr. 2, L  47 332. Verfahren zur elek-
trisclien Gasreinigung. Dr. J . E. Lilienfeld, Leipzig, 
Mozartstr. 4, u. Metallbank und Metallurgische Gesell
schaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M.

Kl. 12e, Gr. 2, M 70 140. Verfahrcn und Vor-
i-ichtung zur elektrisehen Gasreinigung unter Verwendung 
von pląttenformigen Niederschlagselcktroden. Metall
bank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., Frank
furt a. M.

Kl. 18a, Gr. 6, St 33 713. Hoehofenbegichtungs- 
kubel m it Bodenentlcerung. Hcinr. Stiihler, Fabrik fiir 
Dampfkessel und Eisenkonstruktionen, u. Paul Notzd, 
Weidenau a. d. Sieg.

KI. 31 c, Gr. 7, E  25 810. Yerfahren und Yor-
richtung zum Fiillen von Formkasten. Franz Erdmenger, 
Oranienburg b. Berlin.

Kl. 31 c, Gr. 8, H  84 479. Schmiedeiserner Form
kasten aus Walz- oder Profileisen. Heinrich Herring
& Sohn, Milspe i. W.

Kl. 31 c, Gr. 8, Sch 59 636. Aus einzelnen, aus-
wechselbaren Teilen zusaminengesetzter Formkasten.
Josef Sehroder, Gelsenkirchen, Rheinelbestr. 6.

Kl. 31 c, Gr. 8, V 16 254. Yerfahren und Vorrieh- 
tuug zur Yerhiitung von Beschadigung der Sandformen 
beim Abnehmen des Formrahmens. Fa. A. VoB sen., 
Sarstedt b. Hannover.

Kl. 31 e, Gr. 9, I I  82 619. Giefiform zum GieBen' 
platten- oder bandformiger Stucke. Ilirseh, Kupfer- u. 
Messingwerke, A.-G., u. $ipl.«3ng. IL Treitel, Messing- 
werk a. Holienzollemkanal.

Kl. 31 c, Gr. 25, D 38106. Yerfahren zur H er
stellung einer lotbaren Oberflache bei Cereisonsteinen. 
Fritz Deimel, Berlin, Luisenufer 8.

D eutsche  Gebrauchsmustereintragungen.
13. Juni 1921.

Kl. 19a, Nr. 780 826. Rillonsehiene fiir Ivurven 
und Kreuzungen. Elektro-Tliermit G. m. b. H., Berlin.

Kl. 24b, Nr. 780 924. Brenneranordnung fiir 
Schmelz- u. dgl. Oefen. Carl Hofmann, Mannheim, 
L. 13. 9.

Kl. 49a, Nr. 780 843. Fortschreitend schaltende 
Vorriehtung zum selbsttiitigen Ein- und Ausschalten des 
elektrisehen Antriebsmotors von Werkzeugmasehinen. 
Siemens-Sehuckertwerke, G. ni. b. H., Siemensstadt b. 
Berlin.

Kl. 49a, Nr. 780 859. Vorrichtung zum Bohren 
von Winkeleisen. Paul Siewert, Mannheim, Schimper 
Str. 33.

Kl. 49f, Nr. 780 611. Eohrblegemascluno. A.Wagen- 
bach, Elberfeld, Bachstr. 67.

D eutsche Reichspatente.
Kl. 18 b, Nr. 309 252, vom 16. Dezember 1917. G raf- 

Iich  vo n  L a n d sb e rg sc h e  E le k t r o s ta h l-  und  
M e ta llw e rk e  G. m. b. H. in  G re y e n b ru c k i . W. Ver- 
fahren zur Umwandlung von Flufieisen in  reines Roheisen 
im elektrisehen Ofen.

Das im elektrisehen Ofen gereinigte Ausgangsmetall, 
ais welehes uberfrisehtes FluBeisen aus dem Martinofen 
oder besser aus der Thomasbirne verwendet wird, wird 
in  eine Pfanne ubergefiibrt und aus dieser unter Zuruck- 
haltung der Schlacke wieder in den Elektroofen zuruck- 
gegeben. Hierbei wird zur Aufkohlungin dcneinflieBenden 
Strahl fein yerteilte Kohle o. dgl. zugegeben. Es folgt 
sodann die Entschwefelung unter einer hochbasischen 
Kalkschlaeke. Dann gieBt man den gesamten Ofeninhalt 
nochmals in  die Pfanne und von hier sofort wieder in den 
Ofen zuruek, wobei dann der R est des benotigten Kohlen- 
stoffs zugesetzt wird. Dort entschwefelt man yollstandig

und setzt nun zu dem nunmehrigen Roheisen und zwar 
entweder im Ofen oder in  der Pfanne die erforderlichen 
Mengen an Silizium, Mangan usw. zu. Die Schlacke iat 
hierbei yorher zu entfornen odor zuruckzuhalten.

Kl.24e, Nr.324 929, 
vom 18. Juni 1918.
A llgem eine E lek - 

t r i c i t a t s -  G ese ll
s c h a f t  u n d  D r.
F r ie d r ic h  M iinzin- 
ger in  B e rlin . Ge- 
neigter Rosi fiir Gas
erzeuger.

Um die Brennstoffe 
und Schlackenteile 
boi schachtformigon 
Generatoren a zu zer- 
drucken und zu zer- 
kleinern, werden der 
bzw. dio Roste b in 
mehrere einzclne Fel- 
der unterteilt, die in 
ihrer Ebene auf und 
ab bewegt werden.
Vorteilhaft kann da- 
beidie Rostoborflache 
gegen dio Laufbahn 
nach unten zu kcil- 
fórmig geneigt sein.

Kl. 24 e, Nr. 326 420, vom
10. Noyember 1918. R u tg e rs -  
w erke A k t.-G es. in  B e rlin . 
Ruhrvorrichtung jur Gaserzeuger mit 
an einer Stange silzenden, beweg- 
lichen Flugeln.

Die Fliigel a sind um Bol- 
; en b schwenkbar angebracht und 
klappen beim Heraufschrauben der 
Stangen c so weit nach unten, ais 
die Anschliigc d dies zulassen.

Kl. 21 h, Nr. 325 882, vom
2. Marz 1917. T. H. W atso n  & Co. 
(of S heffie ld ) L td ., H e n ry  A r 
n o ld  G rcay es u n d  H a r ry  

E tc h e l ls  in  S h e ff ie ld , E ng l. V er jahren zum Betriebe 
von elektrisehen Bogenlicht- und Wideretandsofen mit Zwei- 
oder Dreiphasenstrom.

Es handelt sioh um Oefen m it einer oder mehreren 
Bodenelektroden und zwoi oberen, Terstellbaren Elek
troden, die m it Zwei- oder Dreiphasenstrom betrieben 
werden. Es soli bewirkt worden, daB die Phasen aua- 
geglichcne Belastungen haben. Demznfolgo wird die 
Spannung in  der m it dem Herdboden bzw. der Boden- 
elektrodo yerbundenen Transformatorwicklung so ver- 
mindert, daB ein yolliger oder doch annahernd yolliger 
Ausgleieh in  den Primarspulen stattfindet, wenn die 
oberen Elektroden sich in  gleicher Einstellung befinden.

KI. 18 b, Nr. 298 429, vom 13. Noyember 1915. 
F rie d . K ru p p  A k t.-G es. in  E sse n , R u h r. Unma- 
gnetischer, bearbeitbarer Stahl.

Der Stahl enthalt etwa 10 bis 15 %  Niokel, 6 bis 4 % 
Mangan und 5 bis 2 % Chrom bei einem Kohlenstoffgehalt 
von 0,2 bis 0,8 %. Das Chrom kann ganz oder teilweisa 
durch Wolfram, Molybdan oder Vanadin ersetzt werden.

KI. 18 b, Nr. 300 011, vom 26. Noyember 1916. 
D eu tsch e  M o ly b d aen -W erk e  G. m. b. H. in  T e u t-  
s o h e n th a l b. H a lle . Verjahren zur Herstellung von Le
gierungen des Eisens mit Metallen der Ohromgruppe.

Die Legierungen des Eisens m it Metallen der Chrom- 
gruppe werden durch Erhitzen eines Gemisches der Erd- 
alkalisalze der entsprechenden Metallsauren, z. B. von 
Ca Mo 0 4, m it Kohlenstoff in  Gegenwart von flussigem 
Eisen zur Reaktion gebracht. Ca Mo O: -f- Fe +  Si 0 a +
3 C =  Fe Mo +  C aO . S i02 +  3 CO. S tatt Kohlenstoff 
kann auch kohlenstoffhaltiges Eisen, z. B. kohlenstoff- 
reicher Stahl, benutzt werden. Zur Erzielung einer leicht- 
flussigen Schlacko wird zweckmaBig Kieselsaure zugesetzt.
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Statistisches.
Die Kohlenfórderung des Ruhrgebiets im Mai 1921.

Nach den Ermittlungen des Bergbauycreins in Essen 
belief sieh die Kohlenfórderung des Oberbergamtsbezirks 
Dortmund (cinschlieBlieh der linksrheinischen Zechen) im 
Monat M a i 1921 auf insgesamt 6 954 607 t  gegen
7 894 985 t  im April. Die a r b o i t  s t ii g 1 i o h e F  o r- 
d o r n n g  ging bei 2.3'4 Arbeitstagen im Beriolitamonat 
gegen 26 im Vorinonat von 303 653 t  im April anf
299 123 t im Mai zuruck. Dio a r b o i t s t a g l i c h e  
L o i s t u n g  j e  A r b e i t e r  (von der Gesamtbeleg- 
schaft berechnet) bezifferte sich auf 0,55 (im Yormonat
0,56) t. Die Z a h l  d e r  B e r g a r b e i t e r  nahin von 
Ende April bis Ende Mai weiter um 2736 zu; am Endo 
des Berichtsmonats wurden 545 334 (i. V. 542 598) Berg
arbeiter beschaftigt. — An K o k s  wurden im Berichts- 
monat 1 979 629 (April 1 929 294) t  oder arbeitstaglieh 
63859 (64310) t, an P r e f i k o h l e n  330797 (373 183) t  
oder arbeitstiiglieh 14 228 (14 353) t  hergostellt. Die 
Anspriicho an die W a g e n g e s t  e 11 u n g konnten in
folge dos Ruckganges dor Kohlenforderung voll be- 
friedigt werden. Es wurden arbeitstiiglieh 19 922 Wagen 
gestellt, gegeniibęr 21 444 Wagen im April. Die 
L a g e r  b e  s t a n d e  sind yon 428700 t  Ende April auf 
226 000 t. zuriickgegangen. Yon Einzelstreiks, die noch 
im Anfang des Jahres einen erheblichen Forderausfall 
zur Folgo hatten, ist der Rnhrbergb.au im Monat Mai 
erfreulicherweise verschont geblieben.

Italiens AuBenhandel an Bergbau- und Hiittenerzeug- 
nissen im Jahre 1920.

Nach einer Zusammenstclhing iu der „Metallurgia 
Ita lian ia"1) stellte sich die E in fu h r  Italiens an Erzen, 
Roheisen, Stahl und Eert igerzeuginssen wahrend des 
Jahres 1920, yerglichen m it dem Yorjahro, wie folgt:

Gcgcnstautl 1919. ■ 
t

1920
t.

E ise n e rz ............................ 11 129 826
8 494 2S 637

K u p f e r e r z ...................... ..... . . 313
B l e i e r z ............................................ 4 672 3 684
Alteisen ............................................. 96 247 142 857
R oheisen............................................. 216 738 157 193
Eisen und Stahl, gesclimiedet und

g e g o ss e n ...................................... 19 161 4 410
S tah lb lockc...................................... 4 919 22 488
G u f iw a re n ....................................... 7 073 13 103
Ferrosilizium und sonstige metal-?;

lische Legierungen , . . . . 8 713 916
S tabeisen ........................................... 183 824 161 980
Schienen, Schwellen . . . . 46 619 14 381
D r a h t ..................... ..... 5 265 3 267
R o h r e n ..................................... V488 13 097
B lech e ................................................ 380 81 647
Yerzinkte B le c h e ........................... 1 151 995
W eifib leeh e ................................ ..... 20 933 21 263
N i ig e l ................................................ 348 470

A u s g e f u h r t  wurden aus Italien im Jahre 1920 
nur 17 252 t  Eisenerzeugnisse, darunter 1603 t  Eisen- 
und Stahlschrott, 1008 t  GuBeisen, 1019 t  Triiger, 
106 t  D raht, 185 t  Bleche, 1348 t  Schienen nnd Schwel- 
lcn, 668 t  Rohren und 207 t  Weifiblech.

Wio Dr. A. S t r o m b o l i  zu diesen iVufienhandcls- 
ziffern an anderer Stelle2) bomerkt, schwankte dio A lt-  
e i s e n  einfuhr yor dem Kriege zwischen 300 000 und 
400 000 t, sie ging im Jahre 1919 unter 100 000 t  her- 
unter und betrug fiir das Beriehtsjahr wieder 142 857 t. 
Diese eingefiihrte Menge bleibt jedoch immer noch weit 
hinter dem wirkliehen Bedarf zuruck. Die italienisehe 
Industrie ist in der Lage, jahrlich mehr ais 1 Mili. t  
Schrott zu yerarbeiten, wahrend das Land selbst kaum 
300 000 t  abgeben kann. Aus England kamen vor deni

l )  1921, 30. April, S. 185/6.
-)  Rassegna Mineraria, Metallurgica e Chimica 1921,

April, S. 61/4.

Kriege im Mittel etwa 60 000 t  Schrott, jetzt 1540 t, 
dic Schweiz licfcrte sta tt 30 000 nur 2545, Deutschland 
sta tt 70 000 nur 3185 und Belgien sta tt 20 000 nur 
485 t. Angesichts der Yalutafrago und der augenblick- 
liehen Lage der Eisenindustrie anderer Lańderj besteht 
heute kaum die Moglichkeit, Schrott aus dem Auslande 
zu billigen Preisen und in ausreichender Mengo zu be- 
schaffen.

Die Ro h e i s e n o i n f u l i r  betrug vor dem Kriege 
300 000 t  bei oiner Eigenerzeugung yon 350 000 t, sie 
ging 1920 auf 157 193 t  herunter bei oiner Eigenerzeu
gung yon etwa 150 000 t  einschliefilich des im Elektro
ofen aus Stahldrehspaneu gewonnenen Roheisens. Die 
niedrige Roheisenerzeugung findet ihren Grund in den 
hohen Kohlonpreisen, sie wird im laufenden Jahre noch 
niedrigoro Ziffern zeigen, da fast alle Kokshoehofen aus- 
geblasen sind. Der niedrige V o r b r a u o h an Roh- 
eisen, yor dein Kriege etwa 700 000 t, je tz t nur etwa
300 000 t, zeigt ani bo3ten dio schwere Krisis, welche 
die Eisenindustrie durehzumaclien hat. Dio Ursache 
des geringen Verbrauehs liegt am zu hohon Preise des 
Roheisens, teils begriindet in dor schlechten Yaluta, 
teils aber auch in dem hohen Eingangszoll yon 44 L. je t. 
Eino Eolge der yerringertpn Eigenerzeugung im Ma- 
schinengufi ist die Erhohung der Einfuhrziffer fiir 
G u fi w a r  o n  auf 13 103 t.

Nioht gunstigor ist auch die Lago fiir S t a l l i .  
Dio genauen Zahlen der Stahlerzeugung im Jahre 1920 
sind noch nicht bekannt geworden. Sicher ist jedoch, 
dafi sic bei gleichzeitigcr Erhohung der Lcistungsfiihig- 
keit der Werke von 1 303 000 t im Jahre 1917 auf unter 
dio Ila lfte  gesunkon ist. Bei ungefahr 600 000 t  im 
Jahre 1920 in Italien erzeugten Stahls wurden noch
■ 302 517 t  W a 1 z e r  z ou  g n i s s e ,  Bleche, Rohren usw. 
und etwa 61 000 t  Werkzeugo und Eisenwaren oin- 
gefiihrt. Also mehr ais ein D rittel dc3 schon aufiorst 
eingeschrankten Eigenbedarfes, und trotz der aufierst 
hohen Preise. Dazu kommen noch etwa 100 000 t  yer
schiedener Arten Maschinen, so daB etwa 500 000 t 
Eisen in yerschiedener .Form in Italien 'eingefiihrt 
wurden, bei einer Erzeugung von 600 000 t. An
gesichts der Krise und dor niedrigen Valuta gibt dies 
zu denken, es beweist, aber auch, daB Italien dieses 
Eisen dringend notig bat. Falls jucht bald ein starker 
Preisriiekgang fur Kohle eintritt, werden die Werke in 
Bagnoli und Piombino dio Stahlerzeugung aus fliissigem 
Roheisen nicht wieder aufnelimen konnen, und es wird 
bei der Stahlerzeugung aus Schrott zu teuren Endpreisen 
bleiben. Die im Jahre 1920 eingefiihrten 100 000 t 
Maschinen yerschiedener A rt beweisen m ehr ais alles 
andere, was das Land notig hat , nnd wolcher Schaden 
der Maschinenindustrie zugefiigt wurde. An B 1 o o k e n 
wurden nur 22 488 t  eingefiihrt. Wenn auch yiclleicht 
in anderen Positionen noch etwas mitenthalten ist, so 
handelt es sich auf jeden Fali nur um geringe Mengen, 
wahrend man annehmen muBte, daB die E infuhr in 
Bloeken ge3toigert worden ware, um die groBen Walz- 
werksanlagen wenigstens auszunutzon und um die Preise 
fiir Fertigerzougnisse herunterzudriicken. Trotzdem sind 
fiir dieses Halbzeug, das doch oigentlich ais Rohstoff 
angesohen werden muB und nur m it niedrigem Zoll 
belastet sein diirfte, bis zu 267 L. je  t  Zoll, d. h. mehr 
ais 50 o/o ihres Wertes, gezahlt 'worden.

Die A u s f u h r z a li 1 e n sind, wio ersiehtlich, 
nur von geringer Bedeutung.- UiffierstandUch ist es 
allerdings, daB bei dem Mangel an Schrott im eigenen 
Lando noch 1603 t  Altoisen ausgefuhrt wurden. An 
Walzerzeugnissen und Eisenwaren wurden insgesamt
17 252 t ausgefuhrt. Abgesehen von Schicnen, die vor- 
nehmlich in die Kolonien gingen, beweist diese Ziffer, 
dafi einige Fertigorzeugnisso sehr wohl und leicht in 
andere Lauder Europas ausgofiihrt werden konnen, oin 
Fingerzeig dafiir, fiir noch leiclitere Beschaffung der 
Rohstoffe zu sorgon und so die Ausfuhr, besonders in 
Hochvalutaliinder, zu fordern.

Bei einer Gesamteinfuhrziffer yon 16 Milliarden L. 
betragt der W e r t  der Eisen- und' Masehineneinfuhr 
(ausschliefilich Schrott und Roheisenmasseln) etwa 
1,6 Milliarden L.
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(aussoh/. SaargeA/ef u.Ffa/z).

f /brderung
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Braunkoh/enforderung,

J . F.M.A.MJ.J.A. S.OJ/.O.J.F.M.A.M.J.
7320 1327

J. F.M.A.M.J.J.A.S. 0.N./U.F.A1.A.M.J. ■ ouJ. FAf.A.M.J. J.A. S.O.H.D.J.F.M.A M.J.
7920 1927 7320 ~m 7
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Y/faupfurTteryęufcungG * E li

Wirtschaftliche Rundschau.
Zur Entwieklung der Wirtschaftslage Deutschlands.

Sfe/nkaMer7f8rdenurtg der ty/ch - 
f/gsfen Bez/rke.

Wagen - Anft/rderung und 
•Gesfe//ung

Grad der Frwerfo/os/M eif /r> 
Oeu/sch/and.

Oeu/sch/ands cm fuhr ron c/sea 
erz tfo/7/e und F/se/7.

l/eu/seh/ands 
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-T-l-Li I I .. I i 
Zuesamf>yert der re/nen\ 

Warenausfl/hr /m Oeufschen 
___ Saez/a/hande/

ć-. V,

&eM oFM  Jn/hraz/f, unoear
Kanne/kome

\Z 7 0
S

f' 700

F/sen\ und. F/senM a/erun.ąen

[F/senerze, Atanganerze Gas- 
'.re/n/qunęsrn>A Sch/ac6_en, 

Fil 1 A J  /  ff/esabbrdnde _\
An/hraz/f unie 
Kanne/kon/e _ _

S/emkoh/e\ 
arie/fe/e, 
_LJ__ </

J.F/U .M .J.J.A  S. OJ/.CU.F.H.A.M.J. 
7320 7327

J. F.MA./1.J. J. A. S. 0. M.O. J. F.M.A.M.J. 
7320 7327

.d  FM.A.AU.J.A. S. 0.//.//.,J. f.AU .AU , 
~7ff20~ 7327

*) Fiir die Zeit von Januar bis einschliefilich Juni 1920 sind die Ein- und Ausfuhrzahien nieht monatsweise nachgewiesen. Den 
Darstellungen is t der M onatsdurchschnitt (punktierte Linie) fiir diese Zeit zugruude gelegt worden.

'0 Die der Darstellung znarunde liegenden Zahlen stellen nicht den tatsaehlichen IJmlaug der Arbeitsloslgkeit dar, da sie nur 
,iio iUfenHinhpn Mitteln nnterstutzten Krwerbslosen mntassen. Die tatsaehliclie Arbeitslosigkeit dlirlte dus Doppelte bia Dreifache
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Siegerlander EIsensteinverein, G. m. b. H., Siegen.
— Das Syndikafc o r ni a  fi i g t  e d i e  V e r k a u f s -  
p r e i s e  fiir die einzelnen Eisensteinsorten im dritten 
Vierteljahre 1921 um 30 M  die t. Es kosten ab 1. Ju li 
gerosteter Spatelsenstein 376,50 M  und Rohspat 
241,10 JL  die t. In  der Mitgliederyersammlung am
14. Juni wurde beschlossen, den Ende dieses Monats ab- 
gelaufenen S y n d i k a t s v e r t r a g  v o r l i i u f i g  
u m  d r e i  M o n a t e  z u  v c r l i i n g e r n .  Nach Yor- 
nahme einiger Satzungsiinderungen soli eine neue Ver- 
sammlung iiber die endgiiltige Yerliingerung auf mehrerc 
Jahre beschliefien.

PreisermaBigung im'EisenhandeI. — Dor D e u tsc h e  
E is e n h a n d le rv e rb a n d  in Dusseldorf hat in seiner 
letzten Sitzung folgende Preise festgesetzt:

Ji

Bisheriger
Preis

.«
S t a b e i s e n ........................... 230 250
UniversaleiseJi..................... 255 275
B a n d e is e n ........................... 280 300
Grobbleche jo naeh Starkę . 240—251 260—271
R if f e lb le c h e ..................... 268 280
M it te lb le c h e ..................... 250 280
Feinbleche je naeh Starkę . 262—289 304—333

Die Preiso gelten fiir 100 kg beim Bezuge ab Lager 
m it W irkung ab 16. Juni 1921 fiir die Ortsgruppon 
Dusseldorf, Koln, Barmen, Dortmund und Siegen. Fur 
die Gruppen Aachen und Munster g ilt oin Aufschlag von
10 J t,  •wahrend der Preis fiir dio Ortsgruppo Essen durch- 
schnittlieli 5 J t  je 100 kg niedriger ist. Dor Hitndler- 
rabatt betragt 8 o/o. Die Mindestpreise diirfen bei einer 
Konventionalśtrafe von 10 000 J i  nicht unterboten 
wcrdćjn.

Rttekgabe von Maschinen aus den ehemals besetzten 
Gebieten in Polen, Rumanien, Serbien und Italien. —
Durcli eine Verordmmg der Reichsregierung vom 26. Mai 
19213) ist die Yerordnung iiber die Riickgabo der aus 
Belgien und Frankreich iiberfiihrtcn Maschinen, abge- 
iindert durch Yerordnung vom 22. Dezember 1919, auch 
auf Maschinen ausgedehnt worden, die aus den ehemals 
besetzten Gebieten in  Polen, Rumanien, Serbien und 
Italien iiberfiihrt -worden und gemafi Artikcl 238 des 
EriedenSTertrages zuriickzuliefern sind.

Die Stellung der Eisenindustrie zur AuBenhandels- 
kontrolle. — In  Yerfolg der Beschliisse des W irt 
schaftspolitischen Aussehusses des Reichswirtschaftsrates 
vom 23. Miirz 1921 und des Aufienliandelsausschusses der 
AuBenhandelsstelle fur Eisen- und Stahlcrzeugnisse vom 
30. Miirz 1921 hat die AuBenhandelsstelle die ihr ange- 
schlossenen Wirtschaftszweige iiber ihre Stellungnahme 
zum Abbau der Aufienhandelskontrolle befragt. Das 
Ergebnis dieser Umfrage liegt je tz t vor. Es ist ent
sprechend den geschaftlichen Sonderheiten dor einzelnen 
Wirtschaftszweige verschioden ausgcfallen. F iir die 
s o f o r t i g e  A u f h e b u n g  dor Ausfuhrverbote 
haben gestimmt die Wirtsehaftsyerbande fur Edelstahl, 
samtliehe Erzeugnisse der Drahtindustrie, D rahtstifte, 
Drahtseiie, Drahtlitzen, Springfedern und Schlaufen, 
Drahtgeflecht, Bandeisen und Bandstahl, Yerpackungs- 
bandeisen, Magnete, Zieheisen, Weifiblechdosen, H art- 
gufiwalzen, Kernstiitzen und Kernnagel, Wcbebliitter, 
Heizungsanlagen, gufi- und schmiedeiserne Radia- 
toren, Heizkessel, Flaschenyerschliisse und Ilandtrans- 
portgerato. Diese Erzeugnisse, meist Massenartikel des 
Weltmarktes, umfassen 35 o/o der bei der AuBenhandels
stelle eingereichten Ausfuhrantrage.

F iir die v o r l i i u f i g e  A u s s e t z u n g  d e r  
P r e i s i i b e r w a c h u n g  u n t e r  A u f r e c h t -  
e r h a l t u n g  d e s  A u s f  u li r  v e r  b o t  e s stimmten 
die Feldbahnindustrie sowie die Erzeuger von ge- 
zogenem Stangeneison, komprimierten und gedrehten 
Wellen, Rohren aus Bandeisen, lackiert, geschlitzt, ge- 
schweiBt und iiberlappt (Peschelrohren), yon Tacks, von 
Aehslagern (m it Ausnahme derer aus StahlguB) und
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von Munition. Diese Erzeugnisse umfassen 10 o/0 der 
bei der AuBenhandelsstelle eingereichten Ausfuhr
antrage.

Dio B e i b e h a l t u n g  d e r  A u f i e n  h a n d e l  s- 
r e g e l u n g  b i s  a u f  w e i t e r e s  i m  b i s h e r i g e n  
R a h m e n  wird gewiinscht fu r Stahlformgufi, Anker,. 
Radsiitze und Radsatzteile, Stahlgufiriider, Eisenbahn- 
wagen-, Automobil-, Wagen- und Masehinenfedern, ver- 
zinkte und geloohte Bleche, Armaturen, F ittings und 
Flansclien, Stahlflaschen, Handels- und Schiffskefcten, 
Kleinliebezeuge, Windon und Hebebiicke, Eisendraht- 
gewebe, Drahtbiirsten, fiir Webereibedarfsartikel fiir 
GuBstahldrahtwebelitzen, Rietstabe und Webschutzen, 
ferner fiir Stahlspane, Waffen, Siederohrdiclitmaschinen, 
Handfeuerloseher, Eiszellen, Feldschmieden, Autogen- 
apparate, Apparatebau fiir chemische und yorwandte- 
Industrien, Schmidtsche Schiffs- und Lokomotiykessel- 
uberhitzer, Feuerungen (W anderroste), Wasserreiniger, 
Wasserrohrkessel, GroBwasserraumkessel und Bleeli- 
arbeiten, Economiser, Generatoren, Industrieofen und 
Eisenkonstruktionen. Letztere untor der ausdriick- 
lichen Einschrankung, dafi dio Rhoinzollinie, dio In ter- 
alliierte Aus- und Einfuhrstelle in Ems sowie die 
50prozentigen Einfuhrabgabengesetze auf deutsche 
Waren aufgęhoben werden. Diese Erzeugnisse, meist 
hocliwertige Qualitiitswaren, in denen groBe Betriige 
fiir Arbeitslohne enthalten sind, umfassen 55 o/0 der 
bei der AuBenhandelsstelle eingereichten Ausfuhr- 
antrąge. Einstimmig wurde von diesen Faohkroisen be- 
tont, daB boi der Aufrechterhaltung der Ausfuhrregc- 
lung selbstverstandliche Voraussetzung sei, daB die 
Preisiiberwachung bzw. das . Ausfuhryerbot in dem 
Augenblick f o r t z u f a l l e n  habe, in dem duroh 
Mafinahmcn der Entente eine g e m e i n s a m e  P r e i s -  
p o l i t i k  i m  A u s l a n d e  unmSglich gemacht wird.

F iir die Erzeugnisse, dereń W irtsehaftsyertre- 
tungen die Aufhebung der Preisiiberwachung und die 
Beseitigung der Ausfuhrverbote yerlangt haben, hat die 
AuBenhandelsstelle m i t  s o f o r t i g e r  W i r k u n g  
d i e  P r e i s i i b e r w a c h u n g  f a l l e n g e l a s s e n .

S a m t l i e h e  I n d u s t r i e . z w e i g e  s t i m m 
t e n  f i i r  d i e  w e i t e r e  A u f r e c h t e r h a l t u n g  
d e r  E i n f u h r  k o n t r o l l e  i m  b i s h e r i g e n  
R a h m e n  u n d  f i i r  d i e  B e s e i t i g u n g  d e r  
s o z i a l e n  A u s f u l i r a b g a b e .

Zum deutschen Zolltarlf.— Am 1. Juli treten alle- 
bisher in Geltung befindlichen Vertragszollsatze aufier 
K raft. F iir samtliehe Nummern do3 Zolltarifs werden 
von diesem Zeitpunkt an die autonomen Zollsatze er- 
hoben, falls die Regierung nicht noch im Laufe des 
Juni durch eine Noyelle'zum Zolltarif ermiiehtigt wird, 
in Einzelftillen ErmiiBigungen bis zur Hohe der bis
herigen VertragszolIsatze eintreten zu lassen, um den 
Uebergang zu erleiclitern oder besondere Unstimmig- 
keiten des autonomen Tarifs zu yermeiden.

Herabsetzung der belgischen Brennstoffpreise. —
Der von der Eisenindustrie dringend geforderten E r- 
mafiigung der Brennstoffpreise ist jetzt stattgegeben 
worden. Ab 6. Juni stellen sich die Preise wie folgt: 
Hochofen k o k s  von 117 auf 100 F r., halbgcsiebter 
Koks von 130 auf 112,50 Fr., gesiebtor Koks von 160 
auf 145 Fr., Spezialkoks von 165 auf 150 F r. Industrie- 
und Hausbrand k o h 1 o habon keine Ermafiigung or- 
faliren, wahrend fiir die andern Sorten eine solche von 
2 bis 3,25 F r. eintritt. Industrie b r i k e t t s  sind 8 Fr. 
und Magerbriketts um 6 F r. f. d. t  ermiifiigt worden.

Zollerhóhungen in Sęhweden. — Mitte Mai ist im
schwedischen Reichstag eine Eingabe eingebracht wor
den, fiir Waren der Gruppe Eisen und Stahl, Maschinen, 
Apparate, Geriite usw., sofern sie aus Łandern m it stark 
entwerteter Valuta stammen, hohe Z u s c h l a g s z o l l e  
zu erheben. Diese Zuschlage sollten 300 o/o der jetzt be- 
stehendiiu Satze nicht ubersehreiten und eine yorlaufigo 
Regclung bis zur Neuaufstellung des Zolltarifs sein. Die 
von der Regierung iibernommenen Vorschlage fiir einen 
gesteigerten Schutzzoll sind jedoeh Ende Mai in beidea
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Kammern des sehwedischen Reichstages durch eine starkę 
Mehrheit der Sozialdemokraten, Liberalcn und Bauem- 
schaft abgelehnt worden. M it der Wiedereinbringung 
einer ahnlichen Verordnung ist yorlaufig nicht zu 
reehnen.

Aus der sehwedischen Eisenindustrie. — Wie wir
dem Berichto der T r a f i k a k t i e b o l a g e t  G r ii n-  
g e s b e r g - O s e l o s u n d  entnehmen, wurden wah
rend des Gesehaftsjahres 1920 in G r i i n g e s b e r g  
insgesamt 68G175 t  Erz gefordert. Davpn wurden 
*185 613 t  ausgefiihrt, 185 692 t an schwedisehe Werke 
geliefert und 14 869 t  auf Lager gestiirzt. Dio Gruben 
in S t r & s s a  forderten 278 843 t  Roherz, dic 123 434 t  
aufbereitete Erze ergaben und aus donen wioderum 
34 093 t  Briketts hergestellt wurden. Versandt wurden 
85 482 t  trockener Schlich und 36 235 t  Briketts. Im 
L u o s s a v a r a b e t r i e b  sind die Aufsehlufiarbeitcn 
so weit fortgeschritten, dafi Forderung und Versand 
aufgcnommen werden konnten. Dio K i r u n a -  
Gruben forderten iin Berichtsjahro 841 932 t, die 
Grubenbetriebe in M a l m b o r g o t  941 293 t, zusammen 
also 1783 225 t  Erze. Einschliefilieh des_ yorjiihrigen 
Lagerbestandes waren 1 916 970 t  Kiruna- und 
1 311 012 t  Gellivara-Erze, zusammen 3 227 982 t, vor- 
handen, von denen 1 098 617 t  Kiruna- und 878 579 t  
Gcllivara-Erze, insgesamt 1 977 196 t, yerkauft und ver- 
sandt -wurden. Am Schlusse des Jahres war ein Lager- 
bestand von 818 352 t  Kiruna- und 432 433 t  Gellivara- 
Brzen, zusammon 1 250 785 t, vorlianden.

Wie in der ara 30. Mai abgehaltenen Hauptver- 
sammlung der Gesellschaft mitgeteilt wurde, betrugen 
die Yerscliiffungen von Eisenerz iibor Narvik in der 
Zeit vom 1. Oktober 1920 bis zum 30. April 1921
1,95 Mili. t  gegen nur 800 000, t  im Vorjahr. Wegen 
der unsioheren Lage in O b e r s e h l e s i e n  wird die 
Verschiffung von Lulea betrachtlich geringer werden. 
Die deutschen und osterreiehischen Huttonwerke haben 
i h r e  W e c h s c l s c h u l d e n  bis auf 2,74 Mili. Kr. 
zuruckgezahlt. M it den deutschen Kundon wurde ein 
neues D i c f e r u n g s a b k o m i n e n  bis zum Mai 1923 
getroffen. Die P r e i s e  wurden dabei etwas erhoht. 
Aufierdom wurde eine Preisskala yereinbart, wonach sieh 
die Preise erhohen, wenn der Abruf nachliifit. Dic 
Vertragspreise entsprechen nieht ganz dem Tagesprcis, 
doch macht nur diesc3 Abkommen e3 moglich, dieVor- 
schiffungen im jetzigen Umfang aufrechtzuerhalten. Im 
iibrigen ist der Erzmarkt wie auch dio anderen Roh- 
stoffmśirkte stark gedriickt.

Aus der italienisclien Eisenindustrie. — Die Ab-
wiirtsbewegung in den Preisen fiir K o h l e  hat auch 
im Monat M a i angehalten. Dic Preise fur die von der 
italienischen Staatseisenbahn • an die Priratindustrie ab- 
gegolienen Kohlen stellen sich wie folgt:

in LIre je  Tonne 
ab ab ab ab

| 20. 2." ’ 5. 3. 20. 3. 2S. 5.

Westfalisehe Sehiffskohle • 320 285 275 210
Gaskohlo . . 3 0 0  285 275 240

Westfaliseher Huttenkoks . 520 490 450 350
Oberschlesische Sehiffskohle . 300 270 260 230

Gaskohle . . 300 270 260 230
Obersehlesisoher Huttenkoks 470 450 410 320
Belgisehe Kohle . . . . .  300 270 260 230

In  dor ersten Maihiilfte betrug die gesamtc E i n -  
f u h r  ausliindischer Kohle nur 127 690 t  und ist da
mit auf den niedrigsten Stand seit Jahresbcginn zu- 
riiekgegangen, sie war um 298 065 t  geringer ais die 
Einfuhr in der zweiten Marzhalfte, der bisherigen 
Hochsteinfuhrziffer. Zur Kohlenlage selbst maehte der 
Minister fiir Industrie folgende Mitteilungen: Der
englisohe Bergarbeiterstreik wird sioh in Italien kaum 
scliadlich bemerkbar machen, da das Land jetzt 'weit- 
gehend von Amerika mit bester Kohle und zu ungefahr 
den gleichen Preisen wie denen fur englische Kohle 
yersorgt wird. Ais der Streik drohte, waren schon 
grofie Bestande angesammelt, die sofort noch erheb-
Heh yerstarkt wurden, so dafi heute m it einem Yorrat

XXV.,,

von etwa 1400 000 t  gerechnet werdon kann, einer 
Menge, die Italien selbst vor dem Kriege nicht be- 
sessen hat. Es liegt daher keine Veranlassung zu Be- 
triebseinschrankungen vor, wreder bei der Staatseisen- 
bahn noch bei der Privatindustrie. Die Staatseisen- 
bahn ist schon seit einiger Zeit in der Lage, regel- 
mafiig Kolilcn an die Privatindustrie abgeben zu konnen 
unrl gleichzeitig tatkrśiftig an der Wiederherstellung 
des wahrend des Krieges heruntergekommenon rolleu- 
den Eisenbahnzeuges zu arbeiten. Die italienische 
Priyątindustrie fuhrt bereits Eisenbahninaterial aus, und 
zwar nach Rumanien, Jugoslavien und anderen Landern, 
w^elche dringenden Bedarf haben. Die rcgclmafiige 
Kolilenzufuhr danert trotz des Stroiks an. Von Doutsch- 
land kommen monatlieh rd. 180 000 bis 200 000 t  herein, 
aufierdem erhalt Italien immer noch erhebliche Mengen 
Kohlen aus Frankreich.

Schlimmer ais auf dem Kohlcnmarkt sieht es da- 
gegen auf dem E i s o n  m a r k t e  aus. H ier schrcitet 
dic Wirtschaftskrisis unaufhaltsam fort. Die meisten 

‘ H o c h o f e n w o r k e  liegen nach wie vor still, die 
iibrigen arbeiten m it starken Betriebscinschrankungen, 
dio sich ober noch verscharfen ais vermindern. Die 
Preise fiir S t a b e i s e n  sind auf 100 Lirę je 100 kg 
heruntergegangen, die fiir Betoneiscn sollen sogar auf 
75 Liro ' gefallen sein. Es kann sioh hierbei 
natiirlich nur um Verkiiufe zu Yerlustpreisen handeln, 
denn angesichts der Preise fiir dio Rohstoffe und der 
immer noch steigenden Arbeitslohno liegen dio obigen 
Verkaufspreisa zweifellos unter den Herstellungs- 
preisen. Es wird dringend notig sein, in der einen 
oder anderen Form Abhilfe zu scliaffen, vor allem 
mufi auf Abbau der Lohne und der Lebensmittelpreise 
liingearbeitet werdon.

Die ungiinstige Lage der Eisenindustrie zieht auch 
schon politisehe Wirkungen naeh sieh. Das Gesotz der 
I n d u s t r i o k o n t r o l l c  d u r c h  d i e  G e w e r k -  
s c h a f t e n ,  das in der abgelaufcnen Parlamentszeit 
eingebracht war und ais orstes der nouen Kammer vor- 
gelegt werden sollte, soli jetzt naeh einer Acufierung 
von Giolitti moglichst yerzogert werden, jedenfalls soli 
es abhangig gemacht werdon yon dcm Wiederaufleben 
der Industrie, ein Gebot, wclchem allo anderen Ruck- 
siehten nachzuordnen seien. Tm iibrigen soli der Ge- 
setzesvorschlag entspreehend den Einwendungen sowohl 
seitens der Arbeitgeber ais auch Jer Arbeitnehmer or- 
heblich umgeiindert werden. Aueh der „Oberste Av- 
beitsrat" soli das gleiche Gpschick teilen und geiindert 
und in seinem Aufbau den heutigen Yerliiiltnissen besser 
angepafit werden.

Der Jahrosabsehlufi der F r a n c o  T o s i  S o -  
c i ę t a  A n o n i m a ,  Legnano (Kapitał 80 Mili. L.), 
weist fiir das Boriehtsjahr 1920 einen Reingewinn von 
rd. 4 Mili. L . aus, der' ganz zu Abschreibungen auf die 
Anlagen yerwendet wird. Der Rohgewinn betrug 
38 628 315 L. Wie in der Hauptversammlung mitge
teilt wurdo, hatte das Ergebnis des abgelaufenen Jahres 
namentlieh unter der Arbeiterbewegung und der starken 
Erhohung der Rohstoffpreise und Arbeitslohne zu leiden. 
Weiterliin war dio Krisis in der Schiffbauindustrie, 
weleh letztere dem Erliegen naho ist, von einschnei- 
dendem Einflufi auf den Betrieb. Die Werke in 
Legnano, die hauptsachlich Schiffsmaschinen herstellen, 
hatten mit immer grofierem Arbeitsmangel zu kampfen; 
durch Ausfuhr Brsatz zu finden war fast unmoglich, 
teils infolge der Valuta, teils infolgo der allgemeinen 
Wirtschaftslage auf dem Weltmarkte.

Felten & Guilleaume Carlswerk, Actien-Gesellschaft, 
C51n-MUlhelm. — Im Geschaftsjahre 1920 konnte die 
Erzeugung gegeniiber dem Yorjahr nur unwescntlicli ge- 
steigert werden, wahrend die Gestehungskosten gegen- 
iiber dem Vorjahro um ein Mehrfaches in die Hohe 
gingen. Das Beriehtsjahr yerlief im allgemeinen ruliig. 
Die Kohlenknappheit hinderte das Unternehmen be
sonders im ersten Vierteljahr daran, alle Betriebe yoll 
arbeiten zu lassen und zwang zu Kurz- und Feier-
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■schichten, so daB os nicht moglich war, den loblmftcn 
Anforderungon der Marktlago gerecht zu werden. Dic 
Gcsanitbelegschaft voti durchschnittlich 5763 Arbeitern 
hat sich gegeniiber dem Vorjahr etwas erhoht und cr- 
reiohte d ie Z if  for der Yorkriogszeit. Die Arbeitsloistung 
bewcgte. sioh auf ungefithr halber Ilohe zur Erzeugung 
des Jahres 1913. Die in der auflerordontliehon H aupt- 
versanimlung vom 16. Juli 1920 beschlossone K a. p i t  a 1- 
e r h ó h u n g  von <50 Mili. jb  auf 120 Mili. M  wurde 
im Beriohtsjahre durchgefuhrt; auBerdem beschloB die 
Hauptvcrsammlung vom 18. Juni d. J., das Grundkapital 
weiter um 30 Mili. M  auf 150 Mili. J t  zu erhohen. 
Dor mit dem Konzern B u r  b a e h  - E  i o h - D ii d e -
1 i n g o n und T o r r e s  R o u g c s  i n L  u x o m b u r g

in Ji 1917 N 1918 1919 1920

Aktienkapital
Teilschuldverschrei-

GO 000 000 60 000 000 60 000 000 120 000 000

bungen . . . . 21710110 21 115 501 20 497 640 19 855 288

Y ortrag . . . . 417 034 450 310 434 620 472 851
Betriebsgewinn . . 22 538 813 22 638 359 29 501 513 74 445 514
R o h g e w in n  e in -

s o h l.  Y o r t r a g  . 22 955 877 23 088 6fl9 29 996 133 74 918 365
Allgem. Unkosteu . 2 060 697 4 490 036 11080 431 34 367 167
Kursverlust a. Wert-

papiere . . . . 55 342 1 143 909 276 120 ■ ■
Steuern . . . .  
Teilsehuldverschrei-

1 672 116 3 026 929 6 149 914 12 549 158

bungszinsen. . . 9S3 471 957 831 931 144 903 208
KriepsunterstUtzung 2 327 733 2 978 615 — —
Abschreibungen. . 4 875 542 li 717 896 1 418 976 1 106 737
Keingewinn . . . 9 963 942 6 317 643 9 704 898 25 519 244
B e in  g ew  in n  e in -

s c h l .  Y o r t r a g  . 10 380 976 6 767 953 10139 51S 25 992 095
HUcklagebestand . 
Zuweisung an ver* 

sehledene Sttfcke,

64 000 1 275 962

Zuwend. a. Beamtc 200 000 — _ _
Carla werk - Stiftung

1920 ......................
G ewinnanteile fiir

— ; — 5 000 000

den Aufslchtsrat . 666 667 333 333 666 667 1 173 913
Gewinnausteil . . 9 000 000 6 000 000 9 000 000 18 000 000

% • •
Y crtrag . . . .

15 10 15 20
| 450 310 434 620 472 851 542 220

abgesehlossene I  n t  e r  c s s e n g  e m o i n s e h a  f t  s - 
v e r t  r  a g siehert dem Berichtsimtcniclmien auf 30 Jahre 
den wesentlichen Bedarf an Eisen-IIalbzeug. DicToelitor- 
gesellsehaften arbeiten befriodigend. Dic dureh Umstel-

lungen und die veriinderteii Yerliiiltnisso notwendigen Er- 
wciterungon der meisten Betricbe erforderten groBe Geld- 
inittel. Es wurdo deshalb ein „Werkerhaltungs-Konto“ 
mit einer erstmaligen Zuweisung von 15 Millionen J t  cin- 
geriehtot, um daraus einen Teil der neuzeitlichen For- 
derungeu zu beglcielien. — Die Gewinn- und Verlustrceh- 
nung ist aus nebenstehenderZusammenstcllung crsichtlich.

Schenck und Liebe-Harkort, Aktien - Gesellschaft, 
Dusseldorf. — Das Geschaftsjahr 1920 nahm trotz der 
bekannten Storungen des Gcsehiiftslobcns wieder einen 
otwas bessoren Verlauf. — Dio Gewinn- und Vorlust- 
reohnung ergibt neben 4426,56 Jt  Yortrag einen 
Roligowinn von 2 012 194,39 JL  Nach Abzug von
1 655 157^99 Jl  allgemeinen Unkosten und 73 454,29 Jb 
Abschreibungcn verbleibt ein Uoingowinn von 
288 007,67 JL lTiervon werden 50 000 Jt  der Riick- 
lago I I  zugcfiihrt, 19 940 Jb Gewimiauteilo an den Auf- 
sichtsrat gozahlt, 150 000 Jt Gewinn (10 o/o gegen 8 o/o 
i. V.) ausgeteilt und 68 067,67 Jt  auf neue lleehnung 
yorgetragen.

Hernddtaler - Ungarisehe Eisenindustrie, Aktien- 
Gesellschatt in Budapest. — Die Gesellschaft berichtet 
diesnial uber zwei Gosehaftsjahre und zwar iiber die 
Jahro 1918/19 nnd 1919/20. Durch die schieksals- 
sehweren Ereignisso dor Borichfcsjahro konnte dio Lei- 
stungsfiihigkoifc der Werkśanlagori nur zu einem geringen 
Teil ausgonutzt wordon. Dio Betriebe liegen groiSten- 
teils im tschoeho-slowakischen Staate. Dic durch die 
Geldcntwcrtung gewaltig gostiegenen Rohstoffprcise und 
Arbeitslohne machten eine Vermehrung der Betriebsmittel 
erforderiich. Es wurdo deshalb das A k t i e n k a p i t a l  
11111 8 Mili. K r. auf 20 Mili. Kr. e r h o h t .  — Die E r- 
tragsreehnung fiir dio beiden zusammengefaCten Ge- 
schiiftsjahre ergibt oinschliefilich 980 627,54 K r. Vor- 
trag einen Botriobsgowiim von 11 588 681,89 K r. Nacli 
Abzug von 5 298 671,80 K r. allgemeinen Unkosten,
2 686 912,57 K r. Zinsen, 1 Mili. K r. Steuern und
1 200 000 K r. Abschreibungen yorbloibt ein Reingewinn 
von 2 383 725,06 K r. IIiervon werden 500 000 K r. dem 
llueklagebestand zugewiesen, 110 000 K r. Gewinnanteile 
an dic .Leitung gozahlt, 400 000 K r. der Bruderlade 
uberfuhrt, 1 200 000 K r. Gewinn (10 o/o gegen 12 o/o 
im Jahre 1917/18) ausgeteilt und 143 725,06 K r. auf 
neue lleehnung yorgetragen.

E isen und Stahl in Japan.

Japan, das sclion seit einigen Jahrzehnten ein Gegen- 
stand lebliaftester Aufmerksamkeit in Europa gewesen, 
aber gewissermaCen nur aus der Entfernung beobachtet 
worden war. is t durch den Krieg auf dem Wege iiber 
seine innigc Verflochtung m it der W eltwirtschaft in soleli 
nahe Bezieliungen zu europaisehen Vęrhaltnissen getreten, 
daB m an den gewaltigen Abstand in riiumlicher und 
kulturcller Ilinsicht kaum noch empfindet. Auch auf 
dem Wege iiber Amerika, das Japan  ja aus gewissen 
politischen und wirtsehaftlichen Grunden besonders nahe 
steh t, is t die fruher so groBe K luft liberbruekt worden. 
So ist es denn gekommen, daB man Japan auch in wirt- 
schaftliclier Beziehung allmahlich m it anderen Augen 
anzusehen sich gewohnt hat, und wenn man von der 
Lage der Weltwirtschaft in irgendeiner Beziehung spricht, 
so is t es heute eine Selbstverstandliehkeit, daB m an in 
den Kreis der anzustellenden Betraclitungen auch Japan 
hineinzieht, da es ein vollbercchtigtcs Mitglied der grofien 
europaisch-amerikanisehen Weltwirtschaftsfamilie ge
worden ist.

So liegen die Dinge denn auch -auf einem Gebiete 
des W eltmarkts, das sehon fruher stets zu den weltwirt- 
śehaftlich wiclitigsten gehort hat und durch den Krieg 
seine uberragende Bedeutung erst recht h a t erweisen 
konnen: dem E isen  - u n d  S ta h lm a r k t ;  und wenn man 
heute im Zusammenhang m it der allgemeinen Geschiifts- 
stockung Ton einer W eltkrise auf diesem Zweig der W irt
schaft sprechen mufi, so sind auch hier die Yerhaltnisse 
jn  Japan eine Seite der ganzen Lage, die nicht ubersehen

werden darf. Die letzto Ursache dieser Weltkrise liegt in 
der Preisbowegung und der dadurch begrundeten Zuriick- 
haltung der Kiiufer, und un ter dem Zeiclien dieser Krisis 
steht auch Japan. H ier liegen indes die Verhaltnissc im 
Vcrglcicli mit. der allgemeinen Weltlago insofern noch 
wesentlich ungunstiger, ais die allgemeine Gesćhiifts- 
stoekung, von der ja letzten Endes die Lage in den ein
zelnen Gewcrbezweigen. also auch in der Eisen- und Stahl- 
industrie, getragen wird, hier besonders scharf auf tritt. 
Es ist ja bekannt, daB Japan sehon seit Anfang 1920 von 
einer allgemeinen W irtschaftskrisis orfaBt worden ist,' 
wie sio dieses Land bisher noch nicht gesehen hat, und 
dio ais eine Ruckwirkung des beispiellosen Aufschwungs 
wahrend der ICriegsjahre zu betraehten ist. Aber die 
Grunde, die dazu beigetragen haben, daB sich ein naeh 
einem uberaus lebhaften Aufsehwung ganz naturlicher 
Rueksclilag in der Weise auswachsen konnte, wie wir 
das in Japan sehen, sind glcichzeitig auBerordentlieh 
bezeiehnend fiir dic Entwicklung in der Eisenindustrie 
dieses Landes. Die „Grundungen", dic den Anregungcn 
des Krieges ihre erste Entstehung verdankten, hatten eine 
ungeheurc Ausdehnung angenommen, aber sie alle waren 
auf das sofortige Geldverdienen in dem denkbar weitesten 
Umfang eingestellt. Eine, m it cntspreclicnden Riick- 
stellungen arbeitende Finanzpolitik, wie wir sie in Europa 
und Amerika ais selbstvcrstandlieh konnen, is t in  Japan 
kaum betrieben worden, und cs kommt liinzu, daB das 
Land, das wie aus einem Traum zu einem industriellen 
Leben hochster Anspannung er wacht war, auch nicht
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uber dio Erfahrungen der wirtschaftiichen Organisation 
yerfugte, wio-sie der langsaine, aber gediegeno Aufstieg 
des ouroi>aischcn Wirtsehaftslebens yerinittclt hatte, wo 
m an an hiiufigen, wenn aueh weniger yerheerenden 
Bucksohlagen hatto lerncn konnen. Aehnlieh sah os m it 
dor Technik selbst aus. Wio sehr cs nur eino Folgo der 
Notlage yielei' Lauder gewesen war, wenn sie ihre Ein- 
kiiufo in  Japan  mąoliton, sieht man nunmelir in immer 
deutlicheror Weiso; denn nieht nur das Aualand wendet 
sich wieder den besseren europaischen Waren zu, sondern 
in  Japan selbst zeigt sich die stark ausgepragte Neigung, 
Bestollungen, und gorado solehe in Eisen- und Stahl- 
waron, ins Ausland zu geben, weil man dort preiswiirdiger 
bedient wird. Man kann in Japan auch nieht mehr von 
der das Ausland so sehr unterbietenden billigen menscli- 
lichen Arbeitskraft sprechen. Wahrend vor dem Kriege 
dic japanische Arbeitcrsehaft in dumpfer Ergebung dahin- 
lebto und cs oine Arbeiterfrage im europaischen Sinne , 
nicht gab, sind dort nunmelir dio Kampfo um die Vcr- 
bessorung der Arbeitsbedingungen, besonders um die 
Erhohung der Arbeitslohne, an der Tagesordnung. Zu 
diesen in den inneren. Landcsyerhaltnissen liegenden 
Sehwierigkeiten ist nun aljs Einwirkung yon aufien ein 
gewaltiger Proissturz fiir Eisen' und Stahl gckommen, 
der bei der allgemeinen Weltmarktlage auf diesem Gebicte 
unausbloiblich war. Dio Tonne Boheisen, die zu Anfang 
1920 noch 300 Yen kostete, wird je tz t m it etwa 80 Ycn 
bezahlt; sic soli sogar schon zu 02 Ycn angeboten worden 
soiii. Dio Erzeugungskoston werden demgegoniiber mit 
100 bis 120 Yen angegeben ,und nuj das grofie Regierungs- 
stalilwcrk in Yawfatn soli fiir otwa 90 Yen die Herstellung 
ermóglichcn konnen.

Eino Besserung der Lage hatte man sich eine Zeitlang 
von der glanzcnden Entwicklung des japanisehen S ch iff - 
b a u e s  yerspróchen. Japan hatto ja , getragen von der 
Gunst der durch den Krieg geschaffenen Verluiltnisse 
und in der eigenen Ueberzeugung, dafi es eino Welt- 
handclsmacht auf die Dauer nur dann worden konne, 
wenn es iiber eine in grofiziigigster Weise ausgcbaute 
Elotte yerfuge, m it der VerwirMichung eines Schiffbau- 
plancs begonnen, welclicr das Staunen der ganzen Weit 
orwcekte. H at doch dic neu erstellte Tonnenzahl im 
Jahre 1920 dio Hoho der Jahro 1904 bis 1913 zusammen- 
genommen erreicht! Aber auch hier hatte man im TJeber- 
cifer eines an Erfahrungen armen Anfangors weit iiber 
das Ziel hinausgeseliossen, und der ungeheuro Sturz der 
Fraclitraton auf der ganzen Weit hatto das iibrigc dazu 
beigetragon, in der Schiffahrtsindustrie eine SuBerst 
scharfe Krisis hcrvorzurufen. Der schlimmete Fehler 
war wohl der gewesen, dafi dic japanisehen Worften, 
an s ta tt lediglieh der Nachfrage zu entsprechen, auf Vorrat 
bauten, indem sie an eine ungestSrtc Fortdauer oder gar 

. eine weitere Aufw-iirtsbewegung der Marktlage glaubten. 
Der Rueksehlag muBte um so schwerer sein, und es ist 
mittlerwcile so weit gckommen, dafi in dem fiir den Schiff - 
.bau wichtigsten Bezirk, dcmjenigen von Osaka, fast 
samtliche Worften stilliegen. Von den 74 Schiffbauanstal- 
ton, dic in diesem Bezirk waHreńd des'Krieges arbeftcten, 
sind nur nbcli 21 odor 22 bestehen geblieben. Einige 
TJnternchmungen haben ilu'e W erkstiitten auf die H er
stellung anderer Erzeugniśso um gestellt.

Dor notleidenden Eisenindustrie hatte  auch eino 
andere, seit Jahren viel besprochcne MaBnahme zu Hilfe 
kommen konnen. Man war in der japanisehen Ocffent- 
lichkeit fiir einen TJmbau dor E ise n b a h n e n  yon der 
Schmalspur („Kapspur") auf die Normalspur eingetreten, 
um so den eigenen Yerkclu’ besser dcm zwischenstaat- 
lichcn anpasscn und die Bahnen lcistungsfahiger machen 
zu konnen. Diese Bcstrebungcn sind aber auf absehbarc 
Zeit zur Aussichtslosigkeit yerurteilt, weil dio Begierung 
yor den Kosten zuruckschrcekt. Eine weitere I  olge dieser 
Śkltung der Begierung is t die, dafi es uberhaupt m it dem 
Ausbau des Eisonbahnnctzes, tro tz  des sehr stark  ge- 
stiegencn Verkehrs, sehr langsam yorw arts geht.

Eine gewisso Hoffnung auf eine. Erleichterung in der 
Lage der Eisenindustrie konnen yielleicht die erheb- 
lichen Aufwendungon geben, dic im letztjahrigcn japam- 
schen Staatshaushaltsplan fiir H eer un d  M arin ę  vor-

gesehen sind. Yon einem Gesamtbetrag in Hohe von
1 562 000 000 Ycn entfallen 738 281 000 Ycn allein auf 
dieso militarisclien Bcdiirfnissc und somit eine erhebliche 
Summę auch auf Erzeugnisse aus Eisen und Stald.

Im groBen und ganzen ist die Lago aber sehr schwierig, 
und Begierung und Parlament wenden ihr fortgcsctzfc 
gespanntc Aufmerksamkeit zu, weil es sich mehr oder 
weniger um das Schicksal eines in seinem Bestande erst 
noch zu festigenden Welthandclsstaates liandelt. Die 
MaBnahmon, m it denen man sich in diesen Kreiscn be
schaftigt, gehen dabei von der Erkonntnis aus, daB bei 
dor Losung dor sehwierigen Fragen die engen Zusammen- 
hiinge zwisehen Eisenindustrie und Schiffahrt oder Schiff- 
bau in crster Linie ins Auge zu fassen sind. Die E n t
wicklung der Sohiffahrt wird dabei nicht nur ais das 
wiclitigste Mittel orkannt, um dem Welthandel Japans im 
allgemeinen und damit auch auf dem Gebiet yon Eisen 
und Stahl freie Bahn zu scliaffcn, sondern man sieht 
im Schiffbau an sich diejonige Industrie, welche dem 
Eisengewerbe dic weitestgehenden Besehiiftigungsmoglich- 
keiten bictet. Pereits friiher sind an dieser Stello1) die 
Grundlinicn gezcichnet worden, auf denen man die Forde
rung der Eisen- und Stahlherstellung und gleichzeitig der 
Schiffbauindustricaufbauen will. Das Wesentliche der Yor- 
sclilagc, dic ein von der Begierung eingesetzter Finanz- und 
WirtschaftsausschuB gemacht hat, liegt darin, daB man eino 
Y orschm olzung  a lle r  in  B e tra c h t  kom m end on  
W erk sg ru p p en  und die Einfiihrung eines S c h u tz z o llc s  
empfiohlt, dagegen fiir auslandische Schiffbaustoffo eine 
zollfroic Einfuhr anstrebt und im weiteren bei Yerwendung 
einheimischen Stahls fiir den Schiffbau Beiliilfcn yor- 
schliigt. Fiir die Unterstiitzung der inlandischcn Eisen- 
und Stahlindustrie im allgemeinen werden dann noch 
weitere HilfsmaBnahmon und Schutzbcstńnmungen emp- 
fohlen. Der Gedanke des Zusammensclilusses soli nicht 
nur auf dio industriellen Unternehmungen angewandt 
worden, sondern man orstrebt auch mit Unterstiitzung 
der Begierung einen nationalcn S c h if f a l i r t s t r u s t ,  zu 
dessen Fuhrcrin man dic groBte Liniej dic „Nippon Yusen 

, Kaislia“ , ausersehen hat. Ein solcber ZusammenschluB 
wird ais um so bcdeutungsyoller angesehen, ais der eng- 
lisclic und der amerikanische Wettbewerb seit dem Endo 
des Krieges besonders schwer, auf der japanisehen Schiff- 
fahrt lasten. _

Die Zusanimcnfassung der industriellen Werko stoBt 
in Japan auf einige Sehwierigkeiten und zwar deshalb, 
weil — was wiederum, ais eino Folgo der stiirmisclicn 
EntwicMung in den letzten Jahren anzusehon ist —- 
Umfang und Betriebsart der einzelnen Werke zu ver- 
schieden sind und aueh die geldliche Grundlageder U nter
nehmungen allzugrofie Untcrsehie<lc aufwcist. Immcrhin 
ist die Erkonntnis yon der Notwendigkcit des Zusammen- 
schlusses so weit yorgedrungen, dafi e in ‘zur Prufung der 
Lage eingesetzter SonderausschuB eine Wirtscliafts- 
gcmeinschaft zwisehen den bedeutendsten Werken emp- 
fielilt und zwar in einer so engen Form, daB man yon 
einem japanisehen Stahltrust sprcclien kónnte. Aueh eine 
geldliche Beteiligung des Staatcs scheint daboi in Er- 
wagung gezogen zu werden.

Was die heimischcn Grundlagen fur den Ausbau 
der Eisen- und Stahlindustrie angeht, so ycrfugt Japan 
bekanntlieh uber betrachtlichc Mengen an K o h len , die 
allerdings nur teilweise fiir die Industrie yerwertbar smd 
und daher durch Zufuhren aus dem Auslande, zumal 
aus China, fortlaufend yerstórkt werden. Was Japan aber 
fehlt, sind gróBero E rz y o r r a te ;  nur omige wenige Berg- 
werke fordern eine bescheidene Menge. Auch hier ist 
China das wiclitigste Licferungsland. Einer besonderen 
Beachtung yon japanischer Seite werden aber m der 
heutigen Lago dio gewaltigen Erzyorkommen auf den 
Philippincn begegnen, die nach der Meinung yon Sach- 
yerstandigen Eiscnerzlager yon mehr ais 500 Millionen 
metrischcn Tonncn Umfang bergen.

Man hat yor einiger Zeit yon besonderen \ er&uchen 
gesproehen, die 111 Japan m it dcm seit alters zur Stahl- 
erzeugung benutzten vulkanischen Eisenśand ^ or” 
genornmen worden sind. Yon einem Gelingen dieser

- 1) YglTTt. u. E. 1921, 6. Jan., S. 27/8.
*
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Arbeiten vorsprach man sich die Unabhangigkeit vom 
ausliindischen Stahl. Die Versuche haben im Herbst 1920 
begonnen und sie sollen giinstige Ergebnisse gezeitigt 
haben. Ob sie aber aueh in wirtschaftlicher Beziehung 
befriedigt haben, is t bis je tz t noch nicht bekannt geworden.

Diplom-Kaufmann Fritz Bunkd, Berisberg.

Bucherschau.
W a l t h e r ,  L eo , 2)r.-$ng. in Ń u rn bęrg: D y n a m i k  

der  L e i s t u n g s r e g e l u n g  v o n  K o l b e n -  
k o m p  r e s s o r  e n  und - p u m p e n  (einsch l. 
S e lb str e g e lu n g  und P a r a li  elbet.rieb). M it 4 4  
T e x ta b b ., 2 8  D iagram m en  u. 8 5  Z ahlenbei- 
sp ie len . B e r lin :  J u liu s Sp rin ger  1 9 2 1 .  (V II ,  
1 4 9  S .)  8°. 2 4 M.

Die Abhandlung, die eine erweiterte Dokterarbeit 
des Verfassers darstellt, behandelt unter vereinfaehcn- 
den Annahinen in verstiindlicher, nnalytischcr Form 
die fiir dio Eegelung von Kompressoren und Pumpen Łn 
Erago kommenden dynamischcn Vorgitnge. Sie be- 
sehriinkt sich jedoeh nur auf Kolbenmasehincn und, so- 
weit bei der Regelung der Fćirdermenge entsprechend 
dem Verhrauch eine voriindcrlicho Drehzahl in Frage 
kommt, auf den hierbei iiblichen Dampfantrieb. Nach 
einer einleitonden Untersuchung der Aenderung des 
K raft- und Widerstandsmoments bei Aenderung des 
Dampfzustandes, des Fordermitteldruekes oder der 
Fordorhohe bei gleichbleibender und boi voriinder- 
licher Drehzahl worden die RegeWorgango bei den 
heute vorhandenen Regelnngsarton (Aussetzerregelung, 
Eegelung der Saugleistung und Eegelung mittels 
Leistungs-Fliehkraftregler und -D ruekluftregler) unter
sucht, wobei insbesondere der Einflufi der sogemuinten 
Selbstregelungseigensehaften, dio bisher in  der L iteratur 
nur kurz erwahnt sind, eingehend erortert wird. Bnd- 
lieh wird der Parallclbetricb von Kolbenkompressoren 
und -pumpen, dio in  ein gemeinsames Netz arbeiten, 
untersucht, wobei namentlich die Yersohiebung der Ar- 
beitsverteilung auf die einzelnen Kompressoren je nach 
der A rt ihrer Regelungen Beachtung verdient.

F iir den H iitten- und Bergwerksbetrieb insbesondere 
mufi man beim Druckluftbetrieb ais Haupterfordernis 
einer guten. Eegelung betrachten und anstreben, mog- 
lichst auf gleichbleibenden Druck innerhalb geringster 

, Druckgrenzen und ohne Einwirkung des Maschinisten 
unter Bcobachtung der Wirtschaf tliehkeit des Betriebes 
*u regeln, wobei der Einflufi der in solchen Betrieben 
haufiger auftretenden Schwanlcungen des Antriebsinittels 
zu beriicksiehtigen ist.

Dio Leistungsregelung im engeron Sinne ist deshalb 
im Laufo der Jahre merkbar zuriiekgefcreten, da der 
Fliehkraftregler bei starkeren Schwankungen der Dampf- 
spannung mehr oder weniger rersagt. Anderseits findet 
man in  solchen Betrieben, veranlafit durch dio Not- 
wendigkeit, grofite Leistungen zu erzielen, den Turbo- 
kompressor in scharfem Wettbewerbe m it dem Iiolben- 
kompressor, da bei jenem die Mengen regelung bis zu einem 
gewissen Teilbetrag der Normalleistung selbsttiitig ohne 
wesentliche Versehlechterung der Nutzlcistung bei nur 
geringer Yerandcrung der Drehzahl erfolgt. Aehnlich 
erfolgt ubrigens auch die haufig angewendete Regelung 
von Turboprefipumpen fiir hohe Driićke m it Dampf-

■ oder elektrischem Antriebe in Abhangigkeit von der 
Akkumulatorstellung.

Wahrend bei kleineren Einheiten von Kompressoren 
die Aussetzerrcgelung vorherrsehend ist, weil der stark 
schwankende K raftbedarf keinen sehr wesentlichen E in
fluB auf dio Kraftzentrale ausiibt, findet man bei gro- 
Beren Leistungen fast ausschliefilich die Regelung der 
Saugleistung mittels einer vom Windkcsseldruek betatig- 
ten Regelvorrichtung. F iir die W ahl der zweckmafiigsten 
Regelyorrichtung sind die jeweiligen Betriebsverhaltnisse 
mafigebend, wofiir in der Sehrift brauehbare Unterlagen 
zu finden sind. Haufig ist, wie auoh der Yerfasser zeigt, 
der in  vielen Fallen beobachtete Prefiluftmangel in  gro

fien Betrieben nicht auf den Mangel an Prefiluft an 
sich. oder auf dereń unzweckmafiigc Verwendung allein 
zuruekzufiihren, sondern auch auf Storungen, die sowohl 
durch die Versehiedenartigkeit der Regelungsarten der 
parallel arbeitenden Kompressoren ais aueh durch un- 
zweckmafiigo Gesamtonlage verursaeht sind.

Die Sehrift ist vorwicgend fiir den Konstrukteur von 
Wichtigkeit, jedoeh enthalt sie durch die zusammenfassen- 
den Sehlufifolgcrungen, besonders im zweiten Teil, auch 
fiir den Bctricbsmann Beachtens- und Wissenswertes. Bei 
dem Mangel an einschlagigen Sehriften ware es or- 
wiinscht, wenn die dynamischen Vorgange der Leistungs
regelung auch in ihren Auswirkungen auf die Gesamt- 
anlage niiher untersucht wurden. Dies tr if f t  z. B. in be- 
sonderem Mafie zu bei hydraulischcn Kolbenprefipumpen 
fUr hohe Driicke m it L uft- oder Gewichtsbelastung des 
Akkumulators, da' boi der hier meist vorliandenen Aus- 
setżerregelung sowohl eine plotzliche E nt- und Be
lastung stattfindet ais aueh (boi Luftakkumulatoren) 
der Fordermitteldruek sich iindert. Die liieraus sich 
ergebenden dynamischen W irkungen sind bei nicht gc- 
niigend durehdachter Gesamtanlage haufig die Ur- 
sacho sehwerer Storungen.

F ur jeden Betriebsmann, der solchen Verhaltnissen 
tiefer auf den Grund gehen will, gibt das Buch iu  dom 
oben beschriebenen Rahmen dio notigen Unterlagen.

Andreas I ł  er r eter.
F i s c h e r ,  Ferd[inand], D r., vorm. Professor  

an der U n iversitat G ottingen: T a s c h e n -  
b u c l i  fiir F e u e r u n g s t e c h n i k e r .  8 . Aufl. 
Y ollst. neu bearb. von  Fr. H a r t n e r ,  
Fabrikdirektor in Homburg. (Mit Abb.) S tu tt
gart: A lfred K roner, V erlag, 1 9 2 1 . (3B 1., 
3 2 0  S .) 8°. 18 J i ,  geb. 24  J&.

Das Taschenbueh wurde von jeher von allen Faeh- 
genossen, die in die Lage kamen, sich eingehend mit 
Feuerungsanlagen befassen zu miissen, gerne zur Hand 
genommen. Aueh in der jetzt vorliegenden S. Auflage 
ist in ubersiclitlieher Weiso ein guter, kurzer Ueberblick 
uber alle einschlagigen Fragen gegeben. In  den Ab- 
schnitten, in denen die Untersuchungsverf ahren behandelt 
werden, sind einzelne Ausfuhrungen von Apparaten sehr 
eingehend behandelt, so z. B. das Wanner-Pyrometer, 
wahrend die Strahlungs-Pyrometer nur ganz kurz er
wahnt sind. Eine nahero Angabo iiber diese Pyrometer 
wiirde yielen Fachgenossen willkommen sein, da sich 
gerade diese Bauart in  letzter Zeit mehr und mehr Ein- 
gang in die Industrie verscliafft hat. Bei der Be- 
spreehung der Untersuchung von Gasen ware eine niihere 
Behandlung der erweiterten Orsat-Apparate am Platze 
gewesen, wogegen dio genaue Beschreibung der Hand- 
habung der einfaelion Orsat-Apparate kiirzer gefafit sein 
konnte, da Angaben daruber von allen Firmen in  Pro- 
spekten und kleinen Sehriften gegeben werden.

Die in dem Taschenbueh enthaltenen Zahlentafeln, 
insbesondere aueh der in dem Buche gegebene umfang- 
reiche Literaturnachweis iiber alle behandelten Gebiete 
derFeuerungstechnik, machen dasBuch besonderswertvoll. 
Der neuen Auflage wird daher die gleiche gute Auf- 
nahme in Faclikreisen beschieden sein wie den fruheren.

As.
K r e l l ,  Bruno, „Y olksw irt R . D . V . “ : D er

Ś i e g e r l a n d e r  E r z b  e r g b a u .  E ssen : D eut
sche B ergw erkszeitung, G. m. b. H ., 1 9 2 0 . 
(28  S .) 8°.' 8 JH.

Der Yerfasser will m it dieser Sehrift den Sinn fiir 
den heimischen Bergbau in  weiteren Kreisen wecken. An 
Hand des einschlagigen Schrifttums werden die geologi- 
schen, geschichtliehen, bergbaulichen nnd Gewinnungs- 
verhiiltnisse sowie die Bedeutung des Śiegerlander Erz- 
bergbaues behandelt. Die ersten Absehnitto geben in 
kurz gedriingter Form wohl eine gute Allgemeinuber- 
sicht, die man gelten lassen kann; im iibrigen aber bilden 
denlnhalt fast lediglieh statistischeAufstellungen, und die
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derzeitigeLage desBergbaugebictes wird nicht beleuchtet. 
Insbesondere wird auch die Bedeutung des Siegerlander 
Bergbaues, m. E. doch einer der wichtigsten Abschnitte, 
zu wenig und zu einseitig gewurdigt. Die Auffassung, 
dafi Deutschland durch die - Siegerlander Erze in der 
Lage sei, sich in bezug auf Mangan vom Auslande un- 
abhiingig z(i machen — das war bekanntlich in yollem 
Umfange selbst in der Kricgswirtschaft nicht der Fali —, 
ist zudem irrig  und diirfte bei Niehtfachleuten zu Trug- 
achliissen AnlaB geben. M. E. kann dic Schrift ilirem 
Zweck nicht in der gewiinsehten Weise erfullen.

©t.=>2ng. J- Ferfer.

Ferner sind der Schriftleitung zugegangen:
P r  c g  e r ,  Ernst, ffiipl.-Sjitg., Frankfurt a. M .: Die B e -  

a r b o i t u n g  der M e t a l l e  in Maschinenfabriken 
durch Giefien, Sclunieden, SchweiBen, Hartón und 
Tempem. M it 388 Abb. im Textc. 5., iiberarb. Aufl. 
Leipzig: Dr. Mas Janecko,'Verlagsbuchhandlung, 1921.

. (V in , 378 S.) 8°. Geb. 33 JL  
S c h a c k w i t z ,  Alex, Dr. pliil. et ined., Assistent am 

Institu t fiir gericlitliche Medizin der Universitat Kiel1: 
Ueber psychologische B e r  u f s - E  i g n u n g s p r ii - 
f  u  n g o n fiir Yerkehrsberufc. Eine Begutaclitung 
ilires tbeoretischcn und praktischen Wertes, erl. durcli 
eine Untersuchung von Strafienbalwifuhrern. M it 1 Abb. 
Berlin: Julius Springer 1920. (IV, 181 S.) 8°. 38 J i.

S e li r  i f  t  e n aus dem G e s a m t g e b i e t  der G e - 
w e r b e h y g i e n e .  Hrsg. vom I n s t i t u t  f  ii r 
G e w o r b e h y g i e n e i n  Frankfurt a. M. Berlin: 
Julius Springer. 8°.

N. F., II . G. E ra n c k e , E., Dr., F rankfurt a. M., 
und Sanitatsrat Dr. B a c h f o l d ,  Offenbach: Die 
M e l d e p f l i c h t  der B e r u f s k r a n k h e i t e n .
1921. (49 S.) 10 J i.

S c l i i i l e r ,  L [e o ] , Oberingenieur: S t a r k s t r o m -  
E l e k t r o t e c h n i k .  Heidelberg: Willy Ehrig 1920. 
(80 S:) 8°. 4,80 Jb.

(Die Auakunft. Eine Sammlung lexikalisch ge- 
ordneter Nachselilagebiiehlein iiber alle Zweige von 
Wissensehaft, Kunst und Technik unter Mitarbeit ' 
erster Fachleute hrsg. von Dr. Franz P a e h l e r  in 
Coblenz. Bd. 13.)

S c h  w a l b  a c li , Otto: Der G l o c k e n T o d  und 
A u f e r s t e h u n g .  Der Kirchenglocken Gang zum 
Schmelzofen in den Kriegsjahren 1917—1918 und 
Merkwiirdiges iiber ihre Zusammensetzung und V er- 
arbeitung nebst Winken fu r die Wiederlierstellung 
unseres Glockenwesens. Mit einem Vorw. von Prof. 
Dr. S e h  w a m b o r  n. Bearb. u. hrsg. von Gerichts- 
ra t a. D. H o f f s c l i u l t e .  Mit 4 Yollbildern in 
Autotypiedruck. Munster i. W. (1921) : Eegensbergsche 
Buchdruckerei. (38 S.) 8«. 8 Jb  (ohne Teuerungs
zuschlag). . . _

S c h w a r z ,  W., Uerdingen a. R li.: H i l f s t a f e l n  
fiir die D r a h t - ,  D r a b t s e i l - ,  B l e c h -  etc. 
K a l k u l a t i o n .  3., verm. und verb. Aufl. Hamm 
(W estf.): Emil Griebsch 1921. (17G S.) 8°. Geb. 35 Jb. 

S e i  b s t u n t e r r i c h t ,  T e c h n i s c l i e r ,  fur das 
Deutsche Volk. Briefliche Anleitung zur Selbstausbil- 
dung in allen Fiichern und Hilfswissensehaften der 
Technik unter Mitw. von Joh. Kleiber, Professor in 
Miinehen, und bewŚhrten anderen Fachmannern hrsg. 
von Ingenieur Karl B a r  t  h. Vorstufe: Die techni
schen Hilfswissensehaften: Mathematik, Geometrie und 
Chemie. Miinehen und Berlin: R. Oldenbourg. 4°.

Bd. 1. M it 72 Abb. u. 2 Bildn. im Text. 1921. 
(62 S.) 6 Jb. (Das Werk erscheint in 4 Banden von 
insgesamt 18 Briefen zu je 6 Jb.)

ii; Gliedening des Werkes: Yorstufe^ Die tech
nischen Hilfswissensehaften M a t h e m a t i k ,  G e o 
m e t r i o  und C h e m i e  (in 3 Briefen). I. Faeh- 
band: N a t  u r k  r  ii f  t o  und B a u s t o f f e  (in 5 Brie
fen). _ n .  Fachband: B a u t e c h n i k ( i n 5  Briefen).
— LU.-Fachband: M a s c h i n o n b a u  und E l e k 
t r o t e c h n i k  (in 5 Briefen). 3*

S e u f e r t ,  Franz, Oberingenieur, Studienrat an der 
Staatl. lioheren Maschinenbauscliule zu Stettin: A n 

l e i t u n g  zur Durchfiihrung von V e r  s u c h e u 
an D a m p f m a s c h i n e n ,  D a m p f k e s s e l n ,  
D a m p f t u r b i n e n  und V e r b r e n n u n g s -  
k r a f t m a s c h i n e n .  Zugleich Hilfsbuch fiir den 
Unterricht in Maschinenlaboratorien technisclier 
Lehranstalten. 6., orw. Aufl. Mit 32 Abb. Berlin: 
Julius Springer 1921. (VI, 162 ‘S.) 8°. 14 Jb.

S om  m e r ,  Fr., Styl.-gtig., Betriebsdirektor der [Fa.] 
Weyersberg, Kirschbaum & Cie., A.-G. zu Solingen: 
Uober die V o r g a n g e beim G l u h e n  und H  ii r t e n 
von E i s e n  und S t a h l .  Vortrag gehalten im Verein 
fiir Teclmik und Industrie zu Solingen am 12. Okto
ber 1920. Solingen-Bokerhof: Stea-Verlagsgesellsehaft 
fiir Handel und Industrie [1921]. (24 S.) 8°. 4,50 JL  

S t e r n ,  Erich, Dr. phil. et med., Priyatdozent an der 
Universitat Giefien: Angewandt© P s y c h o l o g i e .  
Methoden und Ergebnisse. Leipzig und Berlin: B. G. 
Teubner 1921. (124 S.) 8«. Kart. 2,80 J i,  geb. 3,50 J t  
und 100o/o Teuerungszuschlag.

(Aus Natur und Geisteswelt. Bd. 771.)
S t o l i r ,  Karl, Dr. rer. poi., S ipL -3 tta ; : Die amerikaui- 

schen T u r m b a u t e n ,  die Griinde ihrer Entsteliung, 
ilirc Finanzicrung, Konstruktion und Rentabilitiit. 
Mit 55 Abb. Miinehen und Berlin: R. Oldenbourg 
1921. (VI, 42 S.) 80. 20 JL  

S t u d i e n h e f t e ,  T e e h n i s c h e .  Hrsg. von Bau- 
ra t Carl S e h m i d ,  Professor an dor Baugewerkseliule 
in  Stuttgart. S tuttgart: Konrad Wittwer. 4°.

H . 2. S e h m i d ,  Carl, Baurat, Professor an der 
Baugewerkseliule in Stuttgart: S t  a t  i k und F  e s t  i g- 
k e i t s l e h r e .  Mit 8 Taf. und 23 Tab. 6., umgearb.
u. erw. Aufl. 1920. (72 S.) 8 JL

H. 14. S e h m i d ,  Carl, Baurat, Professor an 
der Baugewerkschule in S tu ttgart: B a u m e c h a n i k  
einschliefilich E i s e n b e t o n .  Mit 5 Taf. und 9 Tab. 
6., umgearb. u. erw. Aufl. 1920. (52 S.) 6 Jb.

H. 15. S e h m i d ,  Carl, Baurat, Professor an 
der Baugewerkseliule in S tu ttgart: S t r a f i e n b a u  
samt Befestigung, Reinigung und Unterhaltung von 
Land- und OrtsstraBen. Anh.: Umlegungen von Bau- 
land. Mit 10 Taf. 1920. (61 S.) 10 JL

S ii d e  k u m ,  Albert, Dr., Staatsminister und Finanz- 
minister a. D.: K  a p i t  a 1- und G e w i n n b e t e i l i -  
g u n g ais Grundlage p l a n m a f i i g e r  W i r t  -‘ 
s e h a f t s f  u h r u n g .  Berlin: Julius Springer 1921. 
(38 S.) 80. 4,40 JL  

T e c h n i k ,  Die, im zwanzigsten Jahrhundert. Unter 
Mitw. hervorragender Vertreter der technischen 
Wissensehaften hrsg. von Geh. Reg.-Rat Dr. 
A. M i e t h e ,  o. Professor an der Technischen Hoch- 
echule Berlin. Braunschweig: Georg Westermami. 4°.

Bd. 6 (Erg.-Bd. 2). Die Technik im Weltkriege. 
(Mit zahlr. Textabb. u. 4 farb. Einscbaltbild.) 1921. 
(V II, 400 S.) Geb. 85 JL

jg Was allgemein fiir die fruheren Bandę1) des 
Gesamt-Werkes zu gelten hatte, tr iff t auch fur den 
vorliegenden zweiten Ergiinzungsband zu. Da aber 
der Band, wie schon sein Sondertitel besagt, Gegen- 
stande behandelt, die dem Gebiete unserer Zeitschrift 
fern liegen, so beschranken wir uns im ubrigen dar
auf, nur die Uebersohriften der einzeinen Hauptab- 
schnitte des Buehes und ihre Verfasser wie folgt zu 
nennen: Tunnelbau (Dolezalek). — Artillerietechnik 
(K arl Becker). — Gaskampf und Gasschutz_ (C, Frli. 
v. Girsewald). — Das Unterseeboot (Marinebaurat 
Meisner). — Torpedowesen (Oberingenieur Zschorsch).
— Die Seemiene (Torpedo-Oberleutnant Kiep). — Die 
modernen Schiefi- und Sprengstoffe (Dr. K. Stephan).
— Flugwesen (Bentivegni). -r.

T e t z n e r  +, F., Professor: Die D a m p f k e s s e l .  
Lehr- und Handbuch fiir Studierende Technischer 
Hochschuleń, Schiiler Hoherer Maschinenbauschulen 
und Teehniken, sowie fur Ingenieure und Techniker. 6., 
umgearb. Aufl. von O. H e i n r i c h ,  Oberlehrer an 
der Beuthschule zu Berlin. Mit 451 Textabb. u. 20 Taf.

i )  Vgl. St. u. E. 1921, 17. Febr., S. 245.
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Berlin: Julius Springer 1921. (X, 367 S.) 8®. Geb. 
62 JL

T h  e o b a 1 d , Wilhelm, Sr.»^n0.> Geheimer Regierungs- 
ra t: Die E n t w i c k l u n g  der K a l t s a g e -
m a s o h i n e n  von ihren Anfangćn bis in die neueste 
Zeit. M it 353 Textabb. Berlin: Julius Springer 1921. 
(2 BI., 79 S.) 4». 36 JL

Aus: Die Werkzeugmaschine. Jg. 1919/20.
T  r  a m m , A. K., Betriebsingenieur in B erlin: P  s y c li o- 

t e c h n i k  und T  a y 1 o r  s y s t  e m. B erlin: Julius 
Springer 1921. 8°.

Bd. 1. Arbeitsuntersuchungen. Mit 89 Abb. (V II, 
139 S.) Geb. 29 J i.

T s c h i e r s c h k y ,  S. : Zur R e f o r m  der I n d u -  
s t r i e k a r t e l l e .  Kritische Studien. B erlin: Ju - 
lius Springer 1921. (2 BI., 96 S.) 8°. 13,20 JL

U n g e r  n-S t e r n b o r g ,  Roderich yon, D r.: S o w j e t- 
R  u fł 1 a n d und wir. Is t ein wirtschaftliches Ab- 
kommen m it RateruGland zurzeit erstrebenswert? 
Berlin (SW 68, Łindenstr. 114): Vcrlag fur Sozial- 
wissenschaft (1920). (35 S.) 8«. 3,60 J i.

V a t e r ,  Richard, weil. Geh. Bergrat, ordentl. Professor 
an der Technischen Ilochschule Berlin: Die D a m p f -  
m a s c h i n o .  Leipzig und Berlin: B. G. Teubner. 8°.

[Bd.] 2: Ihre Gestaltung und Verwendung.
3. Aufl., bearb. von Dr. F ritz S c h m i d t ,  P rivat- 
dozent an der Technischen Hochscliule Berlin. Mit 
94 Abb. 1921. (VI, 101 S.) 3,50 J i  (und 120 o/0 Teue
rungszuschlag).

(Aus N atur und Geisteswelt. Bd. 394.)
[V e r  o f  f  e n  11 i c h u n  g  e n des] D e u t s c h e  [n] 

A u s s e h u s s [ e s ]  f u r  E i s e n b e t o n .  B erlin: 
Wilhelm E rnst & Sohn. 4°.

H . 47. G a r y ,  M., Geli. Regierungsrat, Pro
fessor Sir.ś^tig. e. h., Abtcilungsvorsteher im staat- 
lichen Materialpriifungsamt: E i s e n  in B e t o n  mit  
s c h l a c k e n h a l t i g e m  B i n d e m i t t e l .  Naćh 
Versuchen im staatlichen Materialpriifungsamt Berlin- 
Dahlem. Bericht. Mit 9 Textabb. — S c h ni c e r ,  F., 
Professor, Konservator des Laboratoriums; V crsu eh e  
iiber den G l e i t w i d e r s t a n d  v e r z i n k t e n  
E i s e n s  in B e t o n .  Ausgefiihrt im Mechaniseh- 
Technischen Laboratorium der Tcchriischen IIocli- 
schule zu Miinehen in den Jaliren 1913 und 1914. Bc- 
richt. Mit 23 Testabb. 1920. (52 S.) 14 J L

V e r s a i l l e s !  Volkskommentar des Friedensdiktats. 
Hrsg. von F r e i h e r r  v o n  L c r s n e r ,  Mitglied 
des Reichstags. (M it 1 Kartenbeil.) Berlin (W  35): 
Verlag fu r Politik und W irtschaft, G. m. b. II., 1921. 
(103 S.) 8». 4 J i.

Wio aus dem Yorworte des Horausgebers, de3 

ehemaligen Fiihrers der deutschen Friedeiisabord- 
nung in Versailles, hervorgeht, hat er sich an leitende 
Miinner aller Parteien und an die hervorragendsten 
Saehverstandigeu aller Berufs- und W irtschafts- 
gruppen gewandt und sie um Erliiutetungen zu den 
einzelnen in knappem Auszuge wiederg^geheneri Ver- 
sailler Bestimmungen gebeten. Auf diese Weise ist 
eine wirklich volkstumliche Schrift iiber das Friedens- 
diktat entstanden, die den weiten Kreissn, denen der 
Inhalt des Schmachfriedens immer noch nicht ge- 
niigend bekannt ist, m it unbarmherziger Klarheit cnd- 
lich einmal zeigt, welche furchtbaren Folgen dieser 
Frieden fiir unser Vater!and hat und haben wird. Das 
Buch sollte in Massen yerbreitet werden.

\  id  m a r ,  Milan, Dr. tcclin., ordentl. Professor der 
Universitat Ljubljana, Direktor der Maschinenfabriken 
und Giefiereien, A.-G., Ljubljana: Die T r a n s 
f o r m a t o r e n .  Mit 297 Textabb. Berlin: Julius 
Springer 1921. (XVI, 702 S.) 80. 110 J i, geb. 120 J i.

W e r k s t a t t b i i c h e r  fiir Betriebsbeamtc, Vor- und 
Faeharbeiter. hrsg. von Eugen S i m o n ,  Berlin. Ber
lin: Julius Springer. 8°.

H . 1. M u l l e r ,  Otto, Oberingenieur: G e -  
w i n d e s c li n  e i d e n. Mit 151 Textfig. (44 S.)
5 Ji.'

H . 2. K u r r e i n ,  Max, Privatdozent, Dr., Be
triebsingenieur an der Technischen Hochscliule zu 
Berlin: M e ft t e c h n i k .  M it 143 Textfig. (61 S.)
6 J i .

II . 3. F r a n g e n h e i m ,  IlanS, Ingenieur: Das 
A n r e i f i e n  in Maschinonbau-Werkstiitten. Mit 
105 Textfig. (56 S.) 6 J i.

H . 4. K n a p  p o ,  Georg: W e c h s e l r a d c r -  
b e r e c h n u n g  fiir D r o h  b ii n k e unter Beriick- 
sichtigung der schwierigen Steigungen. M it 13 Text- 
fig. und 6 Zahlentaf. (77 S.) 6 J i .

W e r n e r ,  Georg, Steigcr, Geschaftsfuhrer dos Butab, 
Mitgl. der Soz.-Komm.: Der W e g zur S o z i a 1 i s i c- 
r  u n g des K o h l c n b c r g b a u e s .  Vorschlage und_ 
Gedanken zu ihrer praktischen Durchfuhrung. Berliu: 
Indu3triebeamten-Verlag, G. m. b. BE, 1920. (46 S.) 
80. 3 J i.

W i e n e r ,  Otto: P  li y s i k und K u 1 t.u r  e n t  w i c k- 
l u n g  durch technische undwissenseliaftliehe Erweite- 
rung der mcnschlichcn Naturanlagen. 2. Aufl. Mit 
72 Abb. im Tcxt. Leipzig und Berlin: B. G. Teubner 
1921. (X, 118 S.) 80. 6 J i ,  geb. 8,80 J i  nebst 120o/o 
Touerujigszusehlag.

Ygl. St. u. E. 1919, 7. Aug., S. 729.
W i 1 d a , Hermann, Professor, Ingenieur, Inhaber der 

Medaille des Vereins zur Befórderung des Gewerb- 
fleifies in Preufien: Die W  e r  k z e u g m a s c h i n e n 
fiir M e t a l  l b e a r b e i t u  n g. Berlin und Leipzig: 
Vercinigung wissenschaftlicher Verlegcr, Walter dc 
Grujfter & Co. 8° (16°).

I. Die Mechanismen der Werkzeugmaschinen. Die 
Drehbanke. Die Frasmaseliinen. M it 339 Abb. 2., neu- 
bcarb. Aufl. 1921. (155 S.) 2,10 J i  (dazu 100 o/o 
Teuerungszuschlag).

. (Sammlung Goschcn. 561.)
Z e i t s c h r i f t  fiir a n g e w a n d t e  M a t h e m a t i k  

und M ech an ik . Hrsg. von Professor R. von M ises, 
Berlin, unter Mitw. von A. F  o p p 1 - Miinehen,
G. H  a m e 1-Charlottenburg, R. M o 11 i e r  - Dresden,
H . M u lle r-B res la u -C h arlo ttcn b u rg , L. P r a n d t l -  
Giittingen und R. R i i d o  n b e r  g-B erlin . Bd. 1, H. 1. 
Ende Februar 1921. (M it zahlr. F ig .) Berlin: Verlag 
des Vcreines deutscher Ingenieure. (80 S.) 4°. Jahr
lich 6 Ilefte  zum Preise von 50 J i,  fiir Mitglicder 
des Vereines dcutscher Ingenieure oder der Deutschen 
Matliematikcr-Vereinigung 40 J i.

Z i c k 1 e>r, A rtur: S o z i a l i s i e r u n g  ais kapitalisti- 
scher Schwindel oder ais sozialistische Volkscrlosung? 
Ein W arnungsruf an dio Arbeiterschaft. Berlin (W 57): 
Der Firn, Verlag fur praktische Politik und geistige 
Erncuerung, 1921. (16 S.) 8°. 1 JL

Z u c k e r ,  Pau l: Die B r ii c k e. Typologie und Ge- 
schichte ihrer kunsferbehen Gestaltung. (M itl83Abb.) 

. Berlin: E rnst Wasmuth, A.-G., 1921. (IV, 208 S.) 
80. Geb. 90 JL

•g Die Yorliegende Kunstgcśchiclitc der Briicke, 
die erste zusammenfassende Darstellung ihrer Art, ver- 
folgt nicht nur die Wandlung der Bruckenfonncn im 
Laufe der Zeiten und im Wechsel der Stilarten, son
dern geht auch auf dic'Aesthetik der in neuzeitlichen 
Baustoffen, Eison und Beton, errichteten Briicken- 
bauten ein. Da dic kiinstlerische Entwicklung der 
Briicke m it ałlgemein baugeschichtlichon Aufgaben und 
solchen aus der Geschichte der Plastik und des Stadte- 
baus eng verflochten ist, sind auch diese Grenzgebiete 
bcriieksichtigt. So bictet das — nebenbei bomerkt — 
vorziiglich ausgestattete Werk auch fiir den Ingenieur 
eine reiche Fiille von Anregungen. Si
=  K a t a l o g o  u n d  F i r m e n s c h r i f t c n .  =

B u t t n e r  - W e r k e ,  A.-G., Abteilung fiir Trocknungs- 
bau, Uerdingen: Der A l l e . s - T r o c k n e r ,  Riesel- 
System Biittner, in Industrie und Landwirt-schaft. 
(M it Abb.) o. Ó. [1920], (127 S.) 80.

B u t t n e r  - W  e r k o ,  A.-G., Abteilung, ■ Kesselanlagen 
und W anderroste, Uerdingen: Der B ii 11 n er-G  r  oG- 
w a s s e r  r  a  u m -R  o h r  e n - K  e s s e 1. (M it Abb.)
o O. ri920l. (6 BI.) 40.
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Yereins-Nachrichten.
Ehrenpiomotion.

Unserem Mitgliede, H errn Professor Conrad M a t -  
s e l io lJ , Direktor des Vereincs deutaeher Ingenieure, 
Berlin, wurde in Anerkonnung seiner 3iervorragenden 
Verdienste um die Erforsehung dor Geschichte des 
Maschinenbaues von der Technischen Hochschule H an
no ver die Wiirde eines D o k t  o r - I  n g e n i o u r  s 
e h r e n h a l l ^ e r  verliehen.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Barwig, Karl, Leiter der Vorsuchsanst. u. der Harterei 

der Oesterr. Waffenf.-Ges., Steyr, O.-Oesterr.
Berz, Heinrich, Berlin W 30, Marfcin-Luther-Str. 89. 
B^yer, Ilans, ®r.-QnQ., Obering., Kaiserslautern, Barba,- 

rossa-Str. 4G.
Bilke, Carl, Oberingonieur der Feuerungstechn. Abt. der 

Rlicin-Metallw.- u. Maschincnf., Dusseldorf, Kamp- 
hauscn-Str. 23.

Bloniberg, Hermann, ®ipt.»Qng., Berlin-Lichtonberg, Leo- 
pold-Str, 33.

Collart, Robert, Ingenieur, Dommeldingen, Luxembur«. 
Court, Walter, Oberingenieur d. Fa. Poge, Elektrizitlts- 

A.-G., Essen, Hansahaus.
Czimatis, Ludwig, Dr., Geh. Reg.-Eat, Ober-Reg.-Rat u.

Gewerberat, Berlin S O 16, Michaelkireh-Str. 4. 
Diepscldag, Ernst, SipI..Qng., Prof. fur Eiscnhuttcnk. u. 

Vorsteher deseisenhuttenm. Instituts a. d. Techn.Hoch- 
schule, Breslau 16.

Dongen, J r. D. J. W. van, W. J ., Ingenieur bei der 
Gemcente Seinrrang, Jaya, Ned.-O.-Indien. 

Drieschner, Al/red, S ip l.^ń g ., Obering. der Homburger
• Eisenw., A.-G., Homburg i. Pfalz.

Dricsen, Johann, Ś r.gng ., Tokio, Japan, Tsukiji 3 Chomę 
Nr. 15. -

Engels, Heinrich, GieBereiing., Yorstand der H asper 
Eiseug., A.-G., Haspe i. W.

Forst, Peter von der, Dr. ph i!, Chemiker, Essen, Hedwig- 
Str. 49.

Gerhard, Ferdinand; Sipl.«gng., Betriebsdirektor u. stellv. 
Yorst.-Mitgl. der Stadt. Gasbetriebsges. Konigsberg 
m. b. H., Konigsberg i-P r., Holsteiner Damm 12/20. 

Germaiwff, Paul', ingenieur, Krefeld-Rheinhafen, Reinhold- 
hutte.

Gruber, Karl, Sr.=3»9-> Teilh. der Maschinen f. u. Eiseng.
Gebr. Meer. M.-Gladbach.

Hagemann, Ernst, Sipl. Qng.,Obering. der August-Thyssen- 
H iitte, Gewerkschaft-, Hambom a. Rhein, Kasino. 

Hanaman, Franz, S r. £$ng., Privatdozent fur Metallogr. 
an der Teehn. Hochschule, Zagreb, .Jugoslavien, Ka- 
taneieeva ulica 4.

Hilpert, Richard Siegfried, Dr., Professor, Berlin-Wannsee, 
Friedrieh-Karl-Str. 22.

Holtstraler, Fritz, Sif>I.»Qtig., Hattingen a. d. Ruhr. 
HoUus, Hermann, Ingenieur der Huttenges. der Rothen 

Erden, Eilendorf bei Aachen, Kaiser-Str. 57.
Kalpers, Heinz, Styl. Igiig., Partenkirchen i. Oberb., Yilla 

Kohler.
Kalter, Heinrich, Obering u. Prokurist der ICoksofenbau

u. Gasyerwert., A.-G., Esson, Spiohern-Str. 13. 
Keil-Eichenłhurn, Othnar von, 3)t.»Qng., Dozent a. d.

Teehn. Hochschule, Aachen, Nizza-Allcc 23. 
Kellermann, Hermann, Si|il.*Qng., Direktor der N. V. Holi. 

Staalmaatschappij W. Kolkman Afd.. Niederl.-Indich, 
Bandoeng (Java).

Klein jung, Carl, Ingenieur, Koln-Marienburg, Remagener 
Str. 2.

Krulls, Peter, i.ipI=Qng., Dienst van het stoomwezeu, 
Batavia (Jaya), Niederl.-Indien.

Litinsky, L., Oberingenieur, Leipzig, Kleist-Str. 8. 
Luttenauer, Carlos, Directeur, Mulhouse, Alsaee, 25 rue 

de 1’Argonne.
Lwoski, Walter, Sr.'Qng., Direktor der Nitto Seiko Comp., 

Kawasaki bei Yokohama, Japan.
Meusel, Bruno, Betriebschef desFeinblechwalz- u. Martinw. 

der Jlasimilianshutte, Maxhutte-Haidhof, Oberpfalz.

Muller, LeonJuird, Ingenieur, Hengelo (O.), Holland, 
Tuindorp, Sterkerstraat 20.

Muller, Paul, Styl.«3lig., bei Fa. Fried. Krupp, A.-G., 
! riedrieh-Alfred-Hutte, Rheinhausen, Friemersheim a. 
Niederrh., Schiitzen-Str. 4 .

Mukai, 27(,,Sr.*3ug.,Esq., Direktor des Imperial Jap aneśo 
Stoelworks, Yawatamaclii, Fukuoka Ken, Japan.

Neizerl, Carl, Dr. phil., Teilh. d. Fa, Gebrl Rhodius, 
Burgbrohl i. Rheinl.

Neudecker, Karl, D irektor der GuBstahlf. Ratibor Gebr. 
Bohlcr & Co., A.-G., Ratibor, O.-S., Weiden-Str. 28.

Neuhaus, Waldemar, Ingenieur, Berlin-Zelilondorf-Mitte, 
Milinowski-Str. 15.

Neuhold, Hans, Ingenieur, Konigshof bei Beraun, Tschecho- 
Slowakei.

Nieling, Paul, Ing., Leiter der Maschinenabt. der Comp. 
Conslructoru cm Cimento Armado, Rio de Janeiro, 
Brasilien, Caixa Postał 1546.

Pólzguter, Franz, Ing. der Glockcnstahlw.
A.-G. vorm. Ricli. Lindenberg, Remscheid-Hasten.

Prang, Adolf, Direktor a. D., Krietern bei Breslau, Bres? 
lauer Str. 10.

Riecker, Max, Bergrat, Ludwigstal, Post Tuttlingen.
Romann, John H., Ingen ieur, Ziiricli, Schweiz,Titlis-Str. 58.
Roob, Josef, Hochofen-Botriebschef, Krompaehy (Zelc- 

zarna), Tschecho-Slowakci.
Schatz, Arlliur, Ing. u. Gesohaftsleitcr des Raffaw., G. m. 

b. H., Barmen, Marien-Str. 1.
Schneider, Walter, S r^ u g .,  Krefekl, Krcfelder Stahlwerk 

A.-G.
Schubert, Richard, Oberingenieur der Eisen- u. Stahl- 

walzw. vorm. Josef W ertieh sol W itwe, G. m. b. H., 
Gerstl, Post Bohlerwerke, Nied.-Oesten-.

ScMrmann, Eduard, Ingenieur, Dresden-A., Franklin- 
Str. 15.

Simony, Theofil, Oberingenieur der Halberger H iitte,
G. m. b. H., Brebach a. d. Saar.

Sperling, Rudolf, Styl.-gltg., Betriebsdirektor der West- 
falon Stahlw., Bochum.

Steinweg, Robert, Sipl.-gng., Betriebsleiter der Wolf- 
W erke, Chem. Fabriken, Neuss, Julicher-Slr. 25.

Tanie, Hans, Betriebsehef der Dortmunder Drahtseilw., 
Dortmund, Hagen-Str. 8.

Tillmann, Friedrich, ®tyl.-Qng., A bt-D irektor d. Fa. 
Fried. Krupp, A.-G., Grusonwerk, Magdeburg-S., 
Klewitz-Str. 13.

Windhausai, Georg, D irektor, Berlin W 30, Motz-Str. 5 4 .
Wunder, Heim, SipL-^ng., Leipzig, Kant-Str. 12.

Zenker, Karl, Styl..gng,, Betriebsleiter der Gelsenk. GuB- 
stahl- u. Eisenw., Abt. Stahlw. Rrieger, Dusseldorf, 
Kamphausen-Str. 30.

Zimmermann, Fritz, Ing. u. Burovorsteher der Manii- 
śtaedtw., Troisdorf a. d. Sieg.

N eue M itg lieder.
Bentmann, Carl, Ingenieur der Westf. 1 :rahtindustrie, 

Hamńi i. W., Wilhelm-Str. 12.
B e m , Heinrich, Betriebsdirektor der Rochling’schen 

Eisen- u. Stahlw., Abt. Kolilendestillation Altenwald, 
Schnappaeh bei Sulzbach a. d. Saar, Haupt-Str. 111.

Bórstinghaus, Hermann, SJipŁ.gug., Ing. d. Fa. Thyssen & 
Co., Abt. Stahl- u. Walzw., Jlulheim a. d. Ruhr, Sand- 
Str. 102.

Bóssner, Franz, W crksdirektor, Wien XI, Oesterr., Gas- 
werk.

Burehartz, Heinrich, GieBereiingenieur der Gelsenk. 
Bergw.-A.-G., Gelsenkirchen, W anner Str. 252.

Frohrirb, Louis C., Prasident derFederal Engineering Co., 
Pittsburg, Pa., U. S. A., 1116 House Building.

Goldschmidt, Friedrich, Zivilingenieur, Essen-Altenessen, 
Nienhausen-Str. 15.

Kahlenberg, Robert, Styl.*Qitg., Hochofenassistent der A.-G. 
Phoenix, Abt.Ruhrort, Duisburg-Beeck, Neander-Str. 6.

Kastrup, Emil, Fabrikant, Mitinh. d. Fa. Paul Pollrich & 
Co., G. m. b. H., Dusseldorf, Dusselkampchen 11.

Keller, Karl, Prokurist der Gelsenk. Bergw.-A.-G., Abt. 
Schalke, Gelsenkirchen, Walpurgis-Str. 10.
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Kossmann, Wilfried, Dr., Geschaftsfuhrer (lor Yereinigung 
deutseher Edolstahlwerke, Dusseldorf, Ludendorff-
Str. 27.

Kusters, Wilhelm., Oboring. u. Prokurist der Dampf- 
kesself. J. Piedboeuf, G. m. b. H., Aachen, Blucher- 
Platz 11.

Kuhn, Ernst, ^ipl.-gng., Charlottenburg 1, Lohmeyer- 
Str. 1.

Lenninger, Ludwig, $tpt..3ng., Teehn. Vorstand des Ing.- 
Biiros der A. E. G., Siegen, St. .lohann-Str. 4.

Maltheis, Wilhelm, Chefohemikcr der Gutohoffnungshutte, 
Oberhausen i. Rheinl.. Schwartz-Str. 52.

Meissner, Kurt, Bergwerksdirektor, Zwickau i. Sa., Hohen- 
zollern-Str. 79.

Pfeifer-Schietsl, Alfons, ®ipI.»Qlig., Assistent amois en- 
huttenm. Institu t der Teehn. HochsehuU-, Aachen, 
Wilhelm-Str. 81.

PieK, lidmird, ingenieur dci' Wollersdorfcr Werke, Wollers- 
dorf II , Nied.-Oesterr.

Rakus, Georg, Ingenieur der Oesterr. Berg- u. Huttcnwerks- 
ges„ Eisenwerk Trzynietz; Tschecho-Slowakei.

Róchling, Albrecht, % ipl‘%\\ę\., Saarbrucken I, Kanal-Str. 3.
Ruschowy, Alfred, Ingenieur der Oesterr. Siemens- 

Schuckertw., Wien IV, Oesterr., Maycrhofgassc 10.
Saemann, Hermann, Dr. phil., Ing. des Eiscnw. Nurnberg, 

A.-G , vorin. J. Tafel & Oo., Niirnberg, Freytag-Str. 1.
Schoellcr, Philipp, Verwaltungsrat der Schoellerstahlw., 

A.-G., Wien I, Oesterr., W ildpretmarkt 10.
Sctolz, Berthold, StjJl.»Qug., Direktor der Westf. Stanz- u. 

Emaillierw., A.-G., vorni. J. & H. Kerkmann, Ahlen i. W., 
Ostbreden-Str, 2.

Sdter, Karl, Prokurist d; Pa. Fried. Krupp, A.-G., Essen, 
Kaupen-Str. 95.

Thein, Htiberl, Teehn. Direktor der Elektr. Gasrcinigungs- 
Ges. in. b. H., Kaiserslautcrn i. Pfalz, Museum-Platz 2.

Zimmermann, Paul, ®ipl.»8ng., Botriebsing. der A.-G. 
Phoenis, Homberg a. Niederrh., Mozart-Str, S.

G esto rb en .
Dubbers, Hatis, D r., Berlin. 2. 5. 1921.
Eichhoff, Franz Rich., Professor, Berlin. 1. 6. 1921.

Emmerich, Ludwig, H uttcndirektor a; D., Arnsberg.
15. 5. 1921.

Kapał, Georg, D irektor, Breslau. 23. 5. 1921.
Koclcs, Hermann, Bergwerksdirektor, Miechowitz.

3. 5. 1921.
Schuchard, Richard, D irektor, Geisweid. 23. 5. 1921.
Thomas, Alfred, Zivilingenieur, Brieg. Mai 1921.

Fiir die Vereinsbiicherei sind eingegangen:
D r u c k  s e h r i f t  [ e n ]  [des] A u s s c h u fi [e s] f i i r  

w i r  1 8 c h a f t-1 i c h e F  e r  t  i g u n g , gegrundet vom
V e r  o i n d e u t s e h e r  I n g e n i e u r e  in Yerbin- 
dung m it dem R e i c h s w i r t s c h  a f t s m i n i s t e -  
r i u m. Berlin: Verlag des Yereines deutsehor In 
genieure. 8°.

Nr. 4. S c h u l z - M e b r i n ,  Schlacbtensee:
A r b e i t s t c i l u n g  und A r b e i t s v e r b i n d u n g .  
Neuo Eormen industriellor Gemeinschaftsarbeit. 
[1920.] (S S.)

Aus „Technik und W irtsehąft", Oktober 1919.
Nr. 5. Mai 1920. Arbeitswissenscliaftliche und 

berufskundliche F o r s c h u n g s s t i i t t e n .  Bear- 
beitet im Auftrage de3 B e i c l i s a r b e i t s m i n i -  
s t e r i a m s .  1920. (42 S.)

E n z y k l o p a d i e  dos 12 i s e n b a li n  w e s e n s. Hrsg. 
von Dr. Freiherr v o n  K o l i ,  ehem. Sektionsehef im 
osterreichisehen Eisenbaknministerium, in Verbindung 
m it zahlreichen Eisenbahnfachmannern. 2., voll- 
stand. neubearb. Aufl. Berlin und Wien: Urban & 
Scb warzenberg. 4

Bd. 9. Seehafo*tarife — Uebergangsbogen. Mit 
492 Textabb., 9 Taf. und 2 Eisenbahnkarten. 1921. 
(444 S.) Geb. 60 J i .

G e l l e r t ,  C. E., der Kayserl. Academie der Wissen- 
schaften zu S. Petersburg Mitglied: A n f a n g s -
g r  ii n d e zur Metallurgischen O h i m i e. In  einem 
theoretischen und practischen Theile nach einer in 
der N atur gegrundeten Ordnung abgofasset von C.E.G; 
Mit Kupfcrn. Leipzig: Johann Wcndler 1751. (7 BI., 
33$ S. nebst 12 BI. Inhalt und Register.) 8°.

Oberschlesier-Hilfśwerk!
Obsrschlesien brennt! In s u rg e n te n b a n d e n  p lu n d e rn  und rauban. Viele tausend Deutsche habsn yon 

Hausund Hof fluchtenm ussen,ohneH »bund Gut, in UngewiBheit ub?rdas Sohicksal ihror Heimat und ihrer Familie. 
G-roB is t die Zahl dar Erschlaganen. Ungazahlte sind yerschleppt oder schmachten in K onzentrationslagern, denent- 
satzlichsten MiBhandlungan und Entbahrungen preisgegeban. Hunger, K rankheit und Seuchon bedrohen dio gesamte 
Bavolkerung. Auf dom Lando herrscht s c h ra n k e n lo se r  T e rro r . In  den von Labansmittol- und Wasserzufuhr ab- 
gasehnittenen Stadion is t das Wirtschaftsleban zusammongebrochen, wodurch die Laiden der Bavolkerung ins Unend-
licho gosteigert sind. , T

In  seiner entsetzlichen Notlage hat sich das obarschleaische Volk m it einem dnngenden Hilferuf an das lute - 
na ionale Rotę Krouz gewandt, das safort die Wege fiir ein umfassondes Hilfswerk goebnet hat. Das deutsche Rote 
Krouz hat sioh zu diesam Zweck m it den Yereiaigten Verbanden heim attreuer Oberschlesier und dem Bund der deut- 
schen Grenzmarkenschutzverbiinde vereint und das Obarschlesier-Hilfswerk ins Lebon gerufen.

Die Durchfuh ung diesas groBen Hilfswerkes is t nur moglich, wenn alle Deutschen ohne Unterschied der Partoi, 
des Bekonntnissos und des Standes ihre Unterstutzung gewahron. Daher ergeht an die gesamte Bevolkerung in Stad 
und Land der Ruf: H e lf t  den  O b e rsc h le s ie rn ! ,

GroBe Mittel sind notwendig. Vor allem Gcld, W asch c , K le id u n g  u n d  u n v c rd e rb lic h e  L ebons- u n d  
S ta r k u n g s m i t te l .  .

Gelder nehmen alle Bankon, Sparkassen und Postanstalten an auf das K onto: „O b ersch les ie r-Jd in sw erK  .
Sammelstellen fur Lebonsmittel undJBeda fsgegenstiinde sind bei allen Ortsgruppen der unterzeichneten \  er- 

bande zu erfragen, liierzu gehoren auch die Manncr- und Frauenvereine des Roten Kreuzes. Die Hauptgeschaftss elle 
des „ O b e rso h le s ie r -H ilfsw e rk e s  is t: B e rlin  NW 7, U nter den Linden 7S, Gartenhaus.

Deutsches Volk, es is t Menschen- und Eh enpflicht, der Unsagliehes erduldenden obersehlesischen Bevolkerung 
beizustohen. Deshalb: G eb t so fo rt!  . , .

Um die Beschaffung vOn Mitteln fur die UnterBtutzung der Vertriebenen aus den ubrigen Grenzgebieten nicni; 
ins Stocken geraten zu lassen, haben die unterzeichneten. Yerbande im Einvernehmen m it dem zustandigen Staa s 
kommissar beschlossen, ein Viortel der eingehenden Gelder fur die Eluchtlingsfursorge zuruckzustellen. _

Alle anderen Sammlungen fur Oberschlesien sind vom j3 t 3 atskommissar untersagt. Behordlich erlaubt ist e g 
lich das Oberacblesier-Hilfswerk.

Jeder, der Oberschlesien helfen will, gehe nicht selbstandig vor, sondern unterstutze uns bei unsero Samm ung.
Eintracht und Geschlossenheit tu t not!

Deutsches Rotes Kreuz. 
Vereinigte Verbande heimattreuer Oberschlesier.
Bund d er Deutschen G ren zm ark en sch u tzy e rb an d e .


