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f \ / l  oine Ilerren! Der Herr Vorsitzende hat in 
■*- ’ -*■ seiner Rede bereits den Kreis von Aufgaben 
umrissen, die der innere Neuaufbau Deutsehlands 
uns stellt. Wenn ich es unternehme, in mci nem 
Vortrage ein Teilgebiet dieser Aufgaben vor Ihnen 
źu erortern, so findet das seine Rechtfertigung in 
der Bedeutung unseres Verkehrs\vesens fiir diesen 
Wiederaufbau, eine Bedeutung, die der Herr Vor- 
redner auch bereits gewiirdigt liat. Der wirtsehaft- 
liciie Wiederaufbaii steht in der vordersten Reihe 
der inneren Aufgaben. Der Wiederaufbau unseres 
Wirtschaftslebcns aber hat zur Vorbedingung<den 
Wiederaufbau unseres Verkehrswesens, denu ohne 
Giiteraustausch ist in derheutigen Wirtschaft eine 
Gutererzeugung nicht moglich. Hier wie auf allen 
Gebieten wird fur unsere Zukunft die K ra f t  
des n a tio n a le n  W illens entscheidend sein. 
Vielleielit haben wir bisher in Deutscliland das 
Wissen gegeniiber dem Wollen zu sehr uberschatzt. 
In Zukunft durEeń- wir gerade gegeniiber dem waeh- 
śendenDriingen: nach Gemeinwirtscliaftdie B ed eu 
tung  der p e rso n lich en  W illen sk ra ft nie ausdem 
Auge lassen. Halten wir uns die Mąhnungen unserer 
Geschichte vor Augen. Wer die Zlikunft verstehen 
will, darf die Vergangenheit nicht’ vergessen. Ge- 
denken wir des Jalires 1761: Die Niederlage Fried- 
richs des GroBen schien besiegelt. Tatsąchlich war 
er niedergeworfen, die anscheinend kiinstliche Schop- 
fung des PreuBischen Staates schien auseinander- 
brechen zu miissen. Der Wille des groBen Mannes 
verneinte aber seine Niederlage, und die Starkę 
seines Willens triumpliierte uber die lastende Wueht 
der Tatsachen.

Der natibnale Wille Deutsehlands hat von je 
E in h e it  im  d e u tsc h e n  Y erk eh rsw esen  ge- 
fordert. Ich will nicht a n L i s t  undandere groBe 
Leute unserer Yerkehrsgeschichte erinnern und nur 
auf die R e ic h s re rfa ssu n g  von 1871 hinweisen, die 
ein einheitliches deutsches Eisenbahnnetz wollte. 
Wenige Jahre nach der Reichsgriindung versuehte 
Bismarck diesen Willen in die Tat umzusetzen;

XXVJI.,a

jedoch ścheiterte sein Plan von Reichseisenbahnen 
an dem Widerstande der Blittelstaaten. PreuBen 
verstaatlichte alsdann seine groBen Privatbahnen‘ 
und baute sein Staatsbahnnetz aus. Die deutsche 
Verkehrseinheit schien nicht Wirklichkeit werden zu 
sollen. Reformen sind Kinder der Kot. Die Erfali- 
rungen des Krieges, die No te der Gegenwart und 
die triiben Ausblicke in die Zukunft zwingen uns, 
alle Krafte zu Rate zu halten und au ch  im Y er
keh rsw esen  den h o ch sten  W irk u n g sg rad  an- 
z u s tre b  en.

Alles das ist g e rad e  fiir S iid d eu tsch lan d  ein 
unbedingtesGebot der Notwendigkeit. Es istkeinZu- 
fall, daB gerade Wiirttemberg, dessen Minister von 
Mittnacht der scharfste GegnerBismarcks in der Frage 
der Reichseisenbahnen war, selir bald einen anderen 
Standpunkt eingenommen hat und der Vorkampfer 
des Reichseiseilbahngedankens geworden ist. DaB 
Baden sich diesem Standpunkte anschlieBt, ergibt 
sich ąus der geographischen Gestaltung seines Eisen- 
bahnnetzes, das in dem schmalen Grenzstreifen 
zwischen dem Rhein und dem Schwarzwald, flankiert 
in Zukunft leider von auBerdeutschen Wettbewerbs- 
balmen, eingezwangt ist. Bayerns Widerstand 
beniht auf politischen, nicht auf fachtechnischen 
Erwiigungen. Es hat selbst im Kriege, namentlich 

.in der Frage der Kohlenmsorgung, darunter gelitten, 
daB es einer einheitlichen Betriebsleitung; mit An- 
ordnungsbefugnis widerstrebte. Es wiirde eine 
Sonderstellung im Eisenbahnwesen nur auf Kosten 
seines Wirtschaftslebcns aufrechterhalten kiinnen. 
Die Verhandlungen des Verfassungsausschusses in 
Wreimar diirfen wir ais einen Sieg des nationalen 
Gedankens auf dem Gebiete des Verkehrswesens 
begriiBen, um somehr, ais diese Verhandlungen auch 
von Yerstandnis fiir die fachtechnischen Bediirfnisse 
der Eisenbahnverwaltung getragen zu sein scheinen: 

Das Ziel — die Reichseisenbahnen — ist also 
klar; der Weg dazu ist noch dunkel. Die Hindernisse 
liegen nicht nur in den erorterten politischen Wider- 
standen, sondern auch auf sachlichem Gebiete.
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Hier bieten sieli zwei Probleme- 
dar, einmal die f in a ń ż ie lle  
A useinandersetzungzw ischcn 
Reich und Bundesstaaten bei 
der Uebęrnalime der Eisenbah- 
nen und zum zweiten die Orga- 
n isa tio n sfra g e .

Was die Auseinandersetzung 
zwischen Reich und Bundesstaa
ten betrifft, so liegen die Scliwie- 
rigkeiten zuniiclist darin, daB 
die einzelstaatliclien Netze von 
jeher reeht verschieden rentiert 
haben. Wie aus Zahlentafel 1 
hervorgeht, haben die preuBi
schen Staatsbahnen vor dem 
Kriege eine Rente erzielen kon- 
nen, die im allgemeinen zwischen 
6 und 7 % lag, wahrend die 
siiddeutschen Bahnen zum Teil 
nicht einmal eine ausreichende 
Vęrzinsung ihres Anlagekapitals 
erzielen, geschweige denn an 
ausreichende Abschreibungen 
denken konnten. Indessen waren 
diese, Schwierigkeiten an sich 
nicht hoher zu bewerten, ais 
solche bei jeder Fusion verschie- 
den rentierender Unteniehmun- 
gen auch zu bewaltigen sind. 
Eine neue Schwierigkeit aber 
brachte der Krieg oder, richtig 
gesagt, die Folgeerscheinungen 
des Krieges, der lin a n z ie lle  
A b stu rz  d e r E ise n b a h n e n , 
mit sich.

Die allgemeine Hochkonjunk- 
tur wahrend des Krieges haben 
die Eisenbahnen nicht auszu- 
nutzen Yermocht; sie sind aber 
auch der allgemeinen Geldent- 
wertung zu spatuna nicht in 
einern MaBe gefolgt, wie es das 
Gebot der Selbsterhaltung erfor- 
derte. Wahrend die Selbstkosten, 
alle Preise von Kr aft und Stoff, 
um einMehrfaches (iber denFrie- 
densstand stiegen, sanken die 
Transportpreise filr die wichtig- 
sten Giiter sogar darunter (Kriegs- 
ausnahmetarife). E rst im April

I n  u b e r s i o h t l i c h  z u s a m m e n -  
g e f a B t e r  G e s t a l t  d e m  „ B e r i c h t  
i i b e r  d io  E r g e b n i s s e  d e s  B e t r i e b e s  
d e r  Y e r .  P r e u B .  u n d  H e s s i s e h e n  
S t a a t s e i s e n b a h n e n  i m  R e e h n u n g s -  

j a h r  1 9 1 7 “  e n t n o m m e n .
2) E i n s c h l .  d e s  B e t r a g e s  f i i r  

d i e  g e s e t z l i c h o  T i l g u n g ,  d e r  i n  
d e n  l e t z t e n  J a h r e n  e t w a  5 0  M il - 
l i o n e n  >ft a u s g e m a e h t  h a t .
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jJahlentafel 2. V erm o g en s reo łm u n g  d o r p rcu fiisc lien  S ta a ts e is e n b a lin e n  am E n d c  des R e o h n u n g s-
ja l ir e s  1 91 7.1)

W c r t e  L a b t o u

I

I I

I I I
IV

1918 kam eine sckuckterne Erkohung, die Giiter- tung nicht ohno weiteres folgen. Die Transport-
tarife wurden um 15 %  erkokt. Dann kam plotzlieh preise gekoren zu den wicktigsten preisbildenden
April 1919 eine starkę Erkokung, so daB die Frachten Faktoren. Es ist also Vorsielit niitig, damit die
auBer fttr Kokle einscklieBlick Verkekrssteuer jetzt Tarifpolitik nickt auf dem allgemeinen Wirtschafts-
durckscknittlick beinahe 100 %  Iiber Friedensstand markt preistreibend wirki. Ferner sind die ver-
teken. Dazu kamen Erkokungen im einzelnen, kehrsgeographisoken Verkiiltnisse Deutscklands zu

namentlick fur nake Entfernungen. So empfindlick beriicksicktigen: die weitgekende Arbeitsteilung und
<liese Erkokung ist, so wird sie kaum geniigen, die die zerstreuten Standorte unscrer Gewerbe. Auck
Steigerung der Selbstkosten, namentlick der Loline, liegt unsere Zukunft in der weiterVerarbeitenden

"wett zu macken, geschweige denn die bereits ent- Industrie. Diese vervielfackt die Transporte. Je
standenen Verluste einzukolen. Aus Zaklentafel 1 weiterverarbeitet ein Erzeugnis ist, desto mekr
■ergibt sick, wie stark der Ruckgang der Rento in Frackten stecken in ihm. Es. bestekt also ein Zu-
PreuBen bis zum AbsckluB des Jalires 1917 gewesen stand s te ig e n d e r  A usgaben  bei g e fe sse lten
ist. Fiir das Jakr 1918 ist m it einem Milliarden- E in n ak m en . Trotzdem ist Pessimismus nicht an-
Fehlbetrag zu recknen. Fiir 1919 wird, trotz der gebrackt. Einmal werden wieder Pflugsćhar und
inzwiscken zur Geltung kommenden Tariferkohung, Sckraubstock an die Stelle der Notenpresse treten,
■ein Feklbetrag von uber % Milliarde yeranschlagt, sobald der revolutionaxe Rausck yerflogen is t  Das
also mekr, ais der Gesamtgewinn im letzten Friedens- Problem des Preisabbaues wird gelost werden.
jakr betrug. Mit anderen Worten, der AbsckluB Wer nickt arbeitet, wird auck nicht essen. Und auck
kat aus einem positiven ein negatives 'Vorzeichen der brutalste Vernichtungswille wird es nickt fertig
bekommen. Ob die Wirklickkeit nickt ein nock bringen, eines der gróBten Kulturvolker und. seine
sclilimmeres Ergebnis bringen wird, sei hier dahin- Wirtschaft zu erdrosseln.
gestellt. Sodann verfiigt die Eisenbahn auck noek uber

Was wird uns die Zukunft bringen? Bisker R ese rv en  (vgl. Zaklentafel2), wenn sie auck durch
lassen sick sicliere Berechnungen so wenig wie im den Krieg starkę Sckwiickungen erlitten kaben. End-
Wirtsckaftsleben anstellen. Namentlick der Arbeits- lich kat die Geldentwertung die Wirkung einer
markt bietet nock ein Bild wie ein brandendes Meer. 1 S ck u ld ab b iird u n g . Die wirklichen Sachwerte 
Der P re is  d er A rb e it w ird  a b e r  die Zu- auf der linken Seite der Bilanz steigen, wahrend die
k u n f t  u n se re r  W ir ts c h a f t  b ek e rrsch en . Das Sckulden auf der reckten Seite sick gleicli bleiben.
ist die wirtschaftlieke Folgę der politischen Macht Dadurch verbessert sich der innere Stand des Unter-
der Slassen. Also laBt sich die Entwicklung der Aus- nekmens.
gaben nock nickt Torkersehen. Und die Einnakmen? Mit dieser Lage muB die Auseinandersetzung 
Die Tarifpolitik kann der wacksdnden Geldentwer- bei U ebernakm e der E ise n b a h n e n  in  R eicks-

“ ) In gokiirzter Fassung nach dem „Bericht iiber v erw a ltu n g  recknen. Vom kaufmanniscken Stand-
dieErgebnisaedesBetriebesder veroinigtenprenCisehenund puilkt ist daS Geschaft Wenig lockend. Die Vorteile
Łessisehen StaatseiBeabahnen im Rechnungsjahrc 1917“ . liegen auf dem Gebiete der deutscken Politik und

Anlagokapital der. preuCisoh- 
hessischeii Staatabahnen . . 

davon ist abzusetzen : 
das Anlagokapi- •

ta l der hes- 
sisehon Staats- 
bahnen . . . .  

das Anlagckapi- 
ta l des badi- 

- sohen Anteils 
an der Main- 
Nockar-Bahn .

403 119 824 M

13 306 737

Bleibt Anlagekapital der preu- 
Cischen Staatseisonbahnen 

Im Bau bofindliohe preuDisehe
S taa tse isonbahnen .................

Beteiligung anPrivatbahnen us w. 
Guthaben bei dor Generalstaats- 
k asse ................................. . . .

Summę

13 801801006

128 202 259 
7 277 000

16 434 247
13 953714512

I I
I I I

IV

Anteil der Eisenbahnvor- 
waltung an den gesamten 
preuDischonStaatssoliuldon 

Abaehroibung. . . . . . . .
VorsehuQ boi der Genoral- 
staatskasse zu Laaten der
Auleihegesetzo....................

Ausgleiehssohatz :
a) Bestand

aus 1916 1 380 897
b) Abgang

in 1917 1 380 897 „
Zur Vorwondung fiir andere 

S taa tszw ecke ....................

Sunjine

8 032 777 313 
5 173 344 115

731 158 837

16 434 247

13953714512
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der deutschen Verkelirswirtschaft. Damach sind 
die Wege zur Losung zu beurteilen. Nur die Losung 
hat Wert, die eininal alle Hemmnisse des Verkehrs 
beseitigt und zum andercn keinen Brennstoff fiir 
Hader zwisclien dem Reich und seinen Gliedern 
liegen liiBt. Die Hauptfrage, ob das ReicliEigentumer 
wird, oder ob die Eisenbahnstaaten eine Gemein- 
schaft bilden sollen, wird vom Verfassungsentwurf 
im Siime des Eigentumerwerbs beantwortet. Mit 
Recht: Die Gemeinschaftsform schafft den inneren 
Widerspruoli, daB der Eigentumer der Eisenbahnen 
ein anderer ist, ais der sie venvaltet und nutzt. 
Das muB zu Reibungen ftihren. Die einzelstaat- 
lichen Parlamente werden iiber ihr naektes Eigen- 
tum debattieren und kritisieren, oline eigene Ver- 
antwortung, und ohne Nutzen. Sie werden not- 
wendig zu reinen Beschwerdeparlamenten. Die 
beste Losung wird sein, daB das Reich Herr im 
eigenen Hause, d. h. daB das Reich Eigentumer der 
Eisenbalmen wird, und zwar alleiniger Eigentumer, 
also ohne jede fTnanzielle Teilhaberschaft der Glied- 
staaten. Jedocli ist das nur notig fiir den groBen 
durchgehenden Verkehr. Der Lokalverkehr kann 
auch weiter durch lokale Verwaltungen betrieben 
werden.

Werfen wir nun einen Blick auf die L osungs- 
m o g lic h k e ite n  bei d er f in a n z ie lle n  A usein- 
a n d e rse tz u n g , so bieten sich natiirlich in erster 
Reihe ais MaBstab der E r t r a g s w e r t  und der An- 
la g e w e rt dar.

Es ist klar, daB die Berechnung nacli dem 
Ertragswerte bei dem Zusammenschlusse fiir die- 
jenigen Verwaltungen giinstig wirkt, die hohe 
Ertriige hatten, im wesentlichen also fiir die nord- 
deutschen Verwaltungen, wiihrend die Bezahlung 
nach dem Anlagewert denjemgen Verwaltungen, 
die bisher eine volle Yerzinsung nicht erreicht haben, 
sogar einen finanziellen Gewinn brachte. Man wird 
also schwerlich den einen oder anderen MaBstab 
ganz rein und unverandert annehmen konnen. Es 
bieten sich aber auch Moglichkeiten der Verbindung, 
auf die hier im einzelnen nicht niiher eingegangen 
werden kann, zumal da sie, wie ich hore, bereits 
Gegenstaud amtlicher Untersuchungen bilden. Denk- 
bar ware endlich auch, daB man iiberhaupt nicht von 
kaufmannischen, sondern von rein staatswirtschaft- 
lichen Gesichtspunkten ausgeht, z. B. von dem 
Ausfall, den die einzelnen Staatskassen durch den 
Wegfall der Ablieferungen der Staatseisenbahnen 
erleiden. Man konnte das ais den Standpunkt der 
V erlu sten tsch & d ig u n g  bezeichnen. Indessen kann 
auch dieser Weg hier nur angedeutet werden.

Zweifellos ist es, daB . dcrartige Auseinander- 
setzungen yiel Zeit in Anspruch nehmen und ohne 
kraftige Reibungen kaum m5glich sind. Das braucht 
gerade in diesem Kreise wohl kaum erwahnt zu werden. 
Es entsteht daher die Frage, ob es nicht zweckmaBig 
ist, die Zeit, in der der nationale Gedanke gerade 
einen gewissen Aufschwung genommea hat, zu be- 
nutzen und das Reich gewissennaBen in den Sattel

zu setzen. Ich denke dabei an das Yorgelien PreuBens 
bei den groBen Verstaatlichungen, ais es bereits vor 
dem Erwerb den Betrieb der Privatbahnen fiir 
Rechnung der bishetigen Eigentumer gewisser- 
ma-Ben zu getreuen Hąnden ubernahm. Eine solche 
U eb ern ah m e zu g e tre u e n  H an d en  wiirde den 
groBen Vorteil bringen, daB alle Verwaltungen sich 
an eine Reichsspitze bereits gewohnen, daB das Reich 
iiber die Summę der yorharidenen fachtechnischen 
Krafte sofort yerfiigen kann — und das, meine 
Herren, ist praktisch, wie ich hier nur andeuten 
mochte, von auBerordentlicherBedeutung — endlich, 
daB das Reich sofort einen vollen erschopfenden 
Einblick in die Lage der einzelnen Unternehmungen 
gewinnen wiirde.

Soviel, meine Herren, iiber die Probleme ufld 
Moglichkeiten bei der finanziellen Auseinander- 
setzung. Wir miissen aber auch einen Blick werfen 
auf die Gestalt, die die Reichsbahnvenvaltung in Zu- 
kunft in der Welt der Erscheinungen annehmen wird. 
Hier ist nun zuniichst zu betonen, daB die O rgan i- 
s a tio n  d er R e ich se ise n b a h n e n  zwar auf vor- 
handenen Grundlagen wird aufbauen konnen, doch 
aber im wesentlichen eine neue F orm  wird finden 
miissen. Erwiigt man, daB das preuBisehe ISfetz 
den uberwiegenden Teil des neuen Reichsbahnnetzes 
ausmachen wird, so liegt der Gedanke nalie, auch 
die preuBisehe Organisationsform auf die kiinftige 
Reiclisbahnverwaltung zu iibertragen. Es wird 
das indessen nicht moglich sein. Dagegen sprechen 
sowohlpolitische ais auch fachtechnische Erwiigungen. 
Politische Erwagungen insofern, ais die Uebertragung 
rein preuBischer Verwaltungsformen bei den auBer- 
preuBischen Verwaltungen uugern gesehen und das 
irrefiihrende Schlagwort der YerpreuBung hervor- 
rufęn wiirde. Faehtechnische Erwiigungen inso
fern, ais die preuBisehe Organisation nicht unerheb- 
liche Miingel aufweist. Meine Herren, die Organi- 
sation eines Betriebsunternehmens, die fast ein 
Vierteljahrhundert a lt ist — und die preuBisehe 
Organisation stammt aus dem Jahre 1895 — wird 
man von vornherein schon ais nicht mehr zeit- 
gemaB ansehen konnen, besonders wenn man sich 
vergegenwartigt, daB der gewaltige Aufschwung des 
deutschen Verkehrs in die Jahre nach 1895, besonders 
seit 1900, fiilit.. Bei naherer Betrachtung bestatigt 
sich diese Vermutung, und es sei mir gestattet, hier 
ganz kurz die zwei Hauptmangel anzudeuten, an 
denen die preuBisehe Eisenbahnverwaltung zu kran- 
ken scheint.

Sie leidet unter V erk o p p e lu n g  des E ise n - 
b a h n h a u s h a lts  m it S ta a ts h a u s h a lt .  Die 
Finanzwirtsehaft der Eisenbahnen ist in driickender 
Abhangigkeit vom Finanzminister. Betriebe mit 
Milliardenetat gehoren nicht in den Staatshaushalt. 
Der Eisenbahnhaushalt in PreuBen ist weit groBer 
ais alle anderen Verwaltungszweige zusammen und 
sprengt den Ralimen des Staatsliaushaltes. Die 
Schwankungen der Konjunktur und die daraus 
folgenden Einnahmeschwankungen wirken ungiinstig
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zuriick auf den Staatshaushalt uiid haben ilin jctzt 
ganz aus dcm Gleichgewicht gebracht,

Auch die O rg a n isa tio n  d er B e tr ie b sy e r-  
w a ltu n g  entspricht niclit mehr den Anforderungen 
der Gegenwart. Sie leidet oinmal unter z u groBer 
Zentralisation und anderseits unter Zersplitterung. 
Unter Zersplitterung insofern, ais die Bezirke der 
vorliandenen 21 Eisenbahndirektionen zu klein sind, 
um den groBen durchgehenden Verkelir einheitlieh 
zu leiten. Die Folgę hiervon ist, dati in einer groBen 
Zahl von Fallen, w o das gegenseitige Benehmen 
dieser gleicligeordneten Behorden niclit ansreicht, 
ein Angehen der Zentralstelle und dereń Eingreifen 
erforderliph wird. Die Entwicklung hat daher mehr 
und mehr zu einer auBerordentlichen Zentralisation 
der Geschafte im Ministerium gefiilirt. Das Mini- 
sterium ist aber nicht bloB im groBen TJmfang zum 
o b e rs te n  B etriebsle itergew orden , sondern ist zu- 
gleich o b e is teV erw altu n g sb eh o rd efiird ieE isen - 
bahnen und dereń p o lit is c h e  A u fs ich tśb eh o rd e . 
Der Minister ist aber zugleich auch B a u te n m in is te r  
und S ta a tsm in is te r . Es istkein Wunder, wenn sieli 
das prcuBische Ministerium der offentlichen Arbeiten 
zu einer riesigen Behorde ausgewachsen hat, das 
in den Rahmen des Staatsministeriums kaum noch 
hineinpaBt und immer wieder Teilungsvorschlage 
gezeitigt hat. Je mehr das politische Leben parla- 
mentarisiert wird, je starker der EinfluB der politi- 
schen Instanzen, je mehr das politische Moment 
in der Tatigkeit des Ministers vorliegt, desto unmog- 
licher ist es, ihn gleichzeitig zum fachtechnischen 
Leiter des groBten Unternehmens der Welt zu 
machen. Es ist daher kein Zufall, wenn gerade so 
demokratische Liinder wie I ta l ie n  und die Schweiz 
ihren Eisenbahnverwaltungen eine weitgehende A u to 
nom ie, d. h. die Sicherheit vor politischen und vor 
unverantwortliehen Einfliissen, gewahrt haben.

Ist hiernach das preuBische Vorbild nicht oline 
weiteres ein klassisches Yorbild fur den ISfeuaufbau 
der Reichsbahnen, so gilt das gleiche auch fur die 
ubrigen deutschen Yerwaltungen. Einesteils sind 
sie uberhaupt zu klein, um ein brauchbares Mister 
abgeben zu kónnen, zum andern zeigen sie, wie 
z. B. Bayern, noch weit erheblichere Mitngel in 
ihrem organisatorischen Anfbau. Will man diese 
organisatorischen Mangel in Zukunft vermeiden 
und die Erfahrungen der Vergangenheit fur die Zu
kunft verwerten, so zeichnen sieli etwa folgende 
Grundlinien des Aufbaues der Reichseisenbalmen ab: 

Die Verwaltung der Eisenbahnen muB nach rein 
sachlichen Gesichtspunkten erfolgen, d. h. nach den 
Bediirfnissen des Yerkehrs und des Eisenbahn- 
betriebes. Zu diesem Zwecke ist erstens eine weit
gehende S e lb s tv e rw a ltu n g  (A utonom ie) • der 
Eisenbahnen erforderlich. Wenn der Vcrfassungs- 
ausschuB in Weimar folgende Fassung des Artikels 92 
der Reichsyerfassung vorgeschlagen hat:

,,Die Reichseisenbalmen sind — ungeachtet 
der Eingliederung ihres Haushalts und ihrer Rech- 
nung in den allgemeinen Haushalt und die all-

gemeine Rechnung des Reiches — ais ein selb- 
standiges Wirtschaftsunternehmen zu verwalteh, 
das seine Ausgaben einschlieBlich Verzinsung und 
Tilgung der Eisenbahnschuld selbst zu bestreiten 
und eine Eisenbalinrilcklage anzusnmmeln hat. 
Die Hohe der Tilgung und der Rucklage- sowie 
die Venvendungszwecke der Rucklage sind durch 
besonderes Gesetz zu regeln.“ 

so ist meines Erachtens der Ton auf die Worte 
„ se lb s tiin d ig e s  W ir ts c h a f ts “ u n te rn e h m e n  zu 
legen. Nicht oline Bedenken sind die W orte: ,,im- 
geachtet der Eingliederung in den Haushalt des 
Reiclies11. Hoffentlich wiederholt man nicht den in 
PreuBen wie den meisten deutschen Staaten be- 
gangenen Fehler!

Zweitens ist eine weitgehende D e z e n tra li-  
sa tio n  notig, einmal aus politischen, sodann aus 
fachtechnischen Riicksichten: Die Eigentumlich- 
keiten der deutschen Volksstiimme erfordern Scho- 
nung. Damit hangt zusammen die Unmoglichkeit, 
das Personal durch das ganze Reich zu versetzen, 
und die Notwendigkeit, ihm vielmehr eine gewisse 
Bodenstandigkeit zu sichern. Aber auch der Betrieb 
erfordert, je groBer er wird, eine desto weitergehende 
Selbstandigkeit der ortlichen Venvaltung.

Drittens wird einemoaeme und k a u fm a n n isc h  e 
Art der G e se h a fts fu h ru n g , Beweglichkeit der 
Wirtschafts- und Tarifpolitik und eine klare und 
iibersiclitliche Rechnungslegung gefordert werden 
miissen.

Viertens ist der EinfluB der Yerkelirsinteressenten, 
der jetzt durch die E ise n b a h n b e ir ii te  ausgeiibt 
wird, beizubehalten und wirksamer auszugestalten.

Fiinftens wiire dem groBen Hcer der Angestellten 
eine organische Einwirkung auf die Verwaltung 
des Ganzen zu sichern. Es entspricht das dem Ge- 
danken der A rb e its g e m e in s c h a ft ,  dessen Be- 
deutung fur unsere wirtschaftliche und innerpoli- 
tische Zukunft Heir Generaldirektor Vogler Ihnen 
bereits in groBer Uebersieht vor Augen gefiihrt hat.

Endlich miissen selbstverstandlich das Reich und 
seine Organe (Reichsprasident und Volksvertretung) 
eine wirksame Aufsiclit iiber das deutsche Verkehrs- 
wesen erhalten.

Aus diesen Richtlinien heraus wiiren folgende 
V orsch lage  zu entwickeln: Die Verwaltung der 
Reichsbahnen wird einer Korperschaft des offent
lichen Rechts, aberkaufmannischerGesehaftsfuhrung, 
ubertragen. Diese erhiilt die Form einer R e ich s- 
e ise n b a h n g e se llsc h a ft, Die Reichseisenbahn- 
gesellschaft erhalt ihre eigene Yerfassung und ihren 
eigenen Haushalt, unabhangig von der Gliederung 
der Hoheitsverwaltungen und von den fur den 
Reichshaushalt geltenden etatsrechtlichen Bestim- 
mungen. Im Reichshaushalt erscheinen nur die 
N e tto e rg e b n isse  der Reichsbahnen, d. h. kauf
mannisch gesprochen, der Gewinn- oder Verlust- 
saldo. Das Reichsbahnvennogen wird vom Reichs- 
yermogen getrennt und in kaufmiinnischen Formen 
auch nachgewiesen. YermSgensrechnung wie Ge-
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winn- und Yerlustrechnung werden nur von den 
Organen der Reichsbahnverwaltung festgestellt. 
Diese Organe sind folgende:

Die Zentralverwaltung wird vou einem R e ich s- 
e is e n b a h n d ire k to r iu m u n d  einem V erw altungs- 
r a t  der Reichseisenbahnen gefuhrt. Diese Teilung der 
Gewalten ist der Privatwirtschaft entnommen und 
ermoglieht es, die eigentliclie Yerwaltungstiitigkeit 
von der beratenden Tiitigkeit zu trennen und dem- 
gemaB die yorhandenen geistigen KrSfte nach dem 
alten Sprichwort auszunutzen: „Jungę zur Tat, 
Alte zum R at“. DemgemaB ware auch das Direk-

Im Verwaltungsrat waren drei EinfhiBgruppen 
zu unterscheiden, die die Mitglieder zu bestellen 
hatten:

a) das Reich (der Reichsprasident, der Staaten- 
ausschuB, die Nationalversammluiig),

b) die Verkehrsinteressenten, die von einem Reichs- 
eisenbahnrat zu wahlen waren,

c) die Angestellten, dereń Yertreter dureh die Yer- 
biinde der Angestellten bezeichnet werden wiirden.

Ais beratendes Organ w aree in R e ich seisen b ah n - 
r a t  vorzusehen, dessen Mitglieder von dem Landes- 
eisenbalmrat zu wahlen waren.
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Abbildung 1. S o h em a d e r  B e tr ie b s v e rw a l tu n g .

toriummit einer moglichst geringen Zahl’von K.fipfen 
zu besetzen; dennManner von wirklicherBefahigung 
zur Leitung sind selten, und es ist vergeblich, dureh 
die Znhl zu ersetzen, was dem Einzelnen an Fahig- 
keit nbgeht. Auch scheint es mir erwagenswert, 
die Mitglieder des Direktoriums nioht auf Lebens- 
zeit zu bestellen, sondern wio die leitenden Kom- 
munalbeamten m u auf eine bestiminte ' Zahl von 
Jahren, etwa 12 Jalire, zu emennen. Der Stellung 
imd ihren Anforderungen entspreehend muB dann 
auch das Einkommen bemessen werden. Es wird 
in Zukunft weit weniger ais bisher mogli eh sein, 
wirklich hervorragende Kopfe fur ein Gelialt zu 
gewinnen, das der Vorsteher einer Depositenkasse 
bei einer Privatbank ycrschmahen wifrde:

Eine W ir ts c h a f ts k o n tro l le  wird auch in Zu
kunft nicht entbehrt werden konnen. Ich erinnere 
daran, daB ein derartiges Bediirfnis mehr und mehr 
auch in der Privatindustrie empfunden wird, je 
groBer die Unternehmungen dureh die Zusammen- 
schliisse werden. Diese Eisenbahn-Rechnungskamraer 
muBte eine selbstandige Behorde darstellen, die 
nur dem Reiche verantwortlich ist.

Die Organisation der Betriebsverwaltung ware in 
ihren Hauptziigen etwa folgendermaBen zu denken 
(vgl. Abb. 1): Leitender Grundsatz muB eine starkę 
A bw alzung  der Z u s ta n d ig k e ite n  von oben 
n a c h  u n t e n  einerseits und anderseits eine Zu- 
sammenfassung derjenigen Geschafte sein, diein einem 
Wirtschaftsgebiet nur einheitlich behandelt werden
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konnen. DemgemaB hatte eine Teilung der Geschafte 
stattzufinden zwischen G e n e ra ld irek tio n e n , die je 
ein ganzes Wirtschaftsgebiet, z. B. Rheinland-West- 
falen, umfassen, und B e tr ie b sd ire k tio n e n . Jene 
hatten im wesentlichen die Leitung des Betriebes 
aufl den durehgehenden Strecken, ferner das Tarif- 
wesen des Wirtschaftsgebietes einschlieBlich des 
gesamten Einnahmedienstes und endlich auch die 
Aufsicht iiber die Hauptwerkstatten zu bearbeiten, 
wahrend die Aufgabe der Betriebsdirektionen alle 
iibrigen Gescliafte umfassen wiirde, die jetzt den 
Eisenbahndirektionen obliegen, soweit fur groBe 
Bauausfiilmmgen kiinftig nicht besondere Behorden 
eingesetzt werden.

Wie die Abgrenzung dieser Bezirke etwa zu 
denken ware, ergeben die Tafeln; Abb. 2, (Tafcl 9) 
stellt die heutige Bezirksabgrenzung dar. In 
Abb. 3, (Tafel 10) ist der Bezirk einer General- 
direktion fur den Nordwesten Deutschlands flachig 
angelegt. Die verschiedenfarbigen Teilgebiete sind 
die Betriebsdirektionen, von denen gleieli zu 
sprechen ist. Sie umfaBt hiernaeh das Gebiet, das 
von dem Ruhrkohlenverkehr und dem Erzverkehr 
beherrseht wird. Der Giiteraustausch zwischen der 
Ruhr und dem Siidwesten (dem sogenannten Ruhr- 
Mosel-Verkehr), der meiner Ueberzeugung nach trotz 
unserer ungliickliehen Lage auch in Zukunft eine 
groBe Bedeutung behalten wird, fallt hiernaeh ganz 
unter die einheitliche Leitung dieser General- 
direktion. Gleiches gilt von dem gesamten Aus- 
landsverkehr mit Holland und Belgien, von dem 
Kohlenverkehr mit Bremen und Hamburg und ferner 
fiir den so auBerordentlieh wichtigen inneren Gilter- 
austausch im rheinisch-westfalischen Wirtschafts- 
gebiot. Der G iitem rkehr zwischen Rheinland und 
Westfalen einerseits und Berlin anderseits wiirde 
kiinftig sta tt von 6 bis 7 Direktionen von dieser 
Generaldirektion und der im Osten anschlieBenden 
allein bearbeitet werden. In  ganz gleicher Weise 
wiirden die Tarifgeschafte dieses Wirtschaftsgebietes 
in einer Stelle vereinigt werden. Die Ansiitze zu 
einer solchen Zusammenfassung finden Sie bereits 
in vorhandenen Einrichtungen: einmal auf dem 
Gebiete des Betriebes in der Generalbetriebsleitung 
West, auf dem Gebiete des Tarif- und Wirtschafts- 
wesens in dem Bezirkseisenbahnrat.

Der GeneraldirektionzurSeite hatte e inL andes- 
e ise n b a h n ra t zustehen, in dem nebendenHandels- 
kammern, den Wirtschaftsverbanden usw. auch die 
Kommunalverbande und die Angestelltenverbiinde 
ihre Yertretung finden wiirden. Diesem Landes- 
eisenbahnrat konnten meines Erachtens in Zukunft 
erweiterte Befugnisse zugestanden werden.

Sehr wichtig ist die Forderung, diesen General
direktionen auf allen Gebieten eine moglichst weite 
Z u s ta n d ig k e it zu geben. Das giltnamentlich fiir 

-die Wirtsehaftsfiihrung. Sie ware mit ausreichenden 
Dispositionsfonds auszustatten, um den wechselnden 
Anforderungen der Konjuiiktur rechtzeitig und in 
wirtschaftlicher Weise nachkommen zu konnen.

Die Aufgaben der B e tr ie b sd ire k tio n e n  be- 
liihren daslnteresse derOeffentlichkeit in geringerem 
MaBe. Es sei daherhiernurkurzangedeutet, daB bei 
ihnen nach meinem Vorschlage die Summę des lau- 
fendenDienstes zu erledigen wiire. Die Bezirke diirfen 
daher nicht zu groB sein, damit sie vom Direktions- 
sitze aus jederzeit leicht bereist werden konnen. Bei 
der Abgrenzung wird man sieli aus praktisehen 
Riicksichten an die vorhandenen Djicktionen an- 
lehnen mtissen. Auf der Kartę Abb. 3 (Tafel 10) ist 
der Versuch gemacht, die Bezirke Nordwestdeutsch- 
lands durch Einschiebung dreier neuer Bezirke zu 
verkleinern. Selbstverstandlich bediirfen derartige 
Vorschlage genauer Naehpriifung im einzelnen. Bei- 
spielsweise ist mir vielleiclit der Bezirk Elberfeld 
zu groB geraten, wiihrend der Bezirk Dortmund 
vielleicht durch dic Strecke Lippstadt-Paderbom- 
Altenbeken zu vergroBern ware. Die Betriebs
direktionen sollen kiinftig unmittelbar m it den 
Dienststellen arbeiten. Zwischeninstanzen, die sich 
bisher zwischen Direktion und ortliche Dienststellen 
einschieben, die Betriebs-, Maschinen- und Verkehrs- 
amter, die sich so reeht weder im BewuBtsein des 
Publikums noch des Personals haben einleben 
konnen, fallen fort. Die Dienststellen waren m it 
wesentlich groBerer Selbstiindigkeit auszustatten, 
namentlich auch im Verkehr mit dem Publikum. 
Die ortlich zusammengehorigen Dienstellen waren 
zu einer Einheit (Bahnamt) zusammenzuschlieBen. 
In der Abb. 4, (Tafel 11) finden Sie hierfiir einen 
das Einzelne darstellenden Yorschlag. Fiir ihn gilt 
dasselbe, was ich von den Vorschlagen der neuen 
Abgrenzung der Betriebsdirektionen gesagt habe, 
Sie konnen und wollen nichts Fertiges geben.

Das Ziel dieser Neuorganisation ist also eine 
moglichst groBe S e lb s ti in d ig k e it  einerseits, straffe 
Z u sam m en fassu n g  des Dienstes anderseits, He- 
bung der Verantwortungsfreudigkeit und des Zu- 
sammengehorigkeitsgefuhls. Der Grundsatz der zwei 
Instanzen laBt sich hierbei fast restlos durchfiilircn, 
indem der laufende Dienst von den Dienststellen unter 
der Leitung der Betriebsdirektionen erledigt wird* 
die Betriebsleitung und Einnahmevcrwaltung bei 
den Generaldirektionen unter der obersten Leitung 
der Zentralstelle liegt.

Seinen AbschluB wiirde das Reformwerk durch 
eine R e fo rm  des in n e re n  D ien s te s  finden. Ich 
kann hier nur dereń Ziele andeuten: Verringerung 
und Entlastung der leitenden Kopfe, Erledigung 
des laufenden Dienstes durch „Oberbeamte“ , die 
etwa den kaufmannischen Prokuristen entsprechen, 
Herstellung einer engen Fiihlung zwischen den 
Leitenden, den Oberbeamten und dem Biiro. End- ' 
lich scheint mir eine Reform des Entlohnungssystems, 
namentlich der leitenden Beamten, erforderlich. 
Sie waren in ahnlicher Weise an den Ergebnissen 
des Unternehmens zu beteiligen, wie das seit einigen 
Jahren bei der Bergvenvaltung geschieht. Gleiches 
aber wird auch bei dem Personal in den unteren 
Graden moglich sein, wenn auch hier die Schwierig-
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keiten erheblich groBer sind. Es vcriohnt aber, 
sic auf sich zu nehmen, um das Ziel jeder guten 
Vcrwaltung zu erreichen, das personlicho Interesse 
in der Richtung des allgemeinen Wolils einzu- 
stellen.

Zum Schlusse sei ein kurzer Blick auf den L ok al- 
v e rk e h r  geworfen, der nach den eingangsgemachten 
Ausfiihrangen nicht in der Hand des Reiches, sondern 
in der Hand der Landesvenvaltungen liegen soli. 
Die Frage ist namentlich fiir den Nordwesten Deutsch- 
lands deshalb von Interesse, weil unser Lokalbahn- 
węsen hier den Anforderungen des Yerkehrs, nament
lich in den Industriebezirken, nicht hat folgen konnen. 
Die Ursache hicrfiir liegt in der zu weitgehenden 
Zerplitterung der Kriifte. In  den Lokalverkehr 
teilen sich bei uns die staatlichen Nebenbahnen, 

.nebenbahnahnliche Kleinbahnen, StraBenbahnen und 
«ndlich auch PrivatanschluBbahnen, die alle in den 
Hiinden der verschiedensten Eigentiimer liegen. Ein 
Blick auf dic Statistik zeigt, daB die Ausstattung 
gerade der nordwestlichen Teile PreuBen^mit Klein
bahnen verluiltnismiiBig diirftig ist. Schlimmer ais 
das ist aber, daB-die vorhanclenen Kleinbahnunter- 
nehmungen in sich kein planvolles System bilden. 
Sie sind melir o der weniger zufallig entstanden und 
nicht in der Lage, einen Verkehr von grćiBerem 
Umfange zu bewiiltigen, wie er docli auch in raumlich 
eng begrenzten Bezirken bei uns vorkommt. Be- 
strebungen, einen weitgehenden Z usam m enschluB  
des K le in b ah n w esen s  herbeizuftihren, sind bc- 
kanntlich im rheinisch-westfalischen Industriebezirk 
schon seit einiger Zeit im Gange. Die Yerhandlungen 
schwebten noch kurz vor dem groBen Zusammen- 
bruch. Wie ein solcher ZusammenschluB etwa zu 
deriken ware, kann ein Blick auf das belgische Klein- 
balinweseu lehren, wenh auch die dortige gesetzliche 

.. Regelung auf unsere Verhiiltnisse nicht iibertrag- 
bar ist. Eine Zusammenfassung des Lokalverkehrs 
ware aber auch fiir PreuBen in der Art zu empfehlen, 
daB die Bahnunternchmungen, die diesem Verkehr 
dienen, in je ein Wirtschaftsgcbiet zusammengefaBt 
werden. Die Organisation ware so zu denken, daB 
fiir ein solches Yerkehrsgebiet eine Hauptgesellschaft 
(L a n d e sk 1 e i nb a h ng e s e 11 s c h a f t) gegriindet wird, 
die ein Monopol fiir Kleinbahnunternehmen erhiilt 
und vorhandene Kleinbahnen tunlichst imfreien Ver-

*

Generalsekretar Dr.®r.»Qitg. e. h. W. B eu m o r : Meine 
Horreu! In  dem auCerordontlich belangreichen Vortrag, 
den wir soeben gehort haben, und fiir den die Industrie 
dem H erm  Redncr ganz besonderen Dank sehuldet, hat 
e r m it Recht entwickelt, daC namentlich angosichts der 
konnnenden Y erhaltnisseeineV ereinhei t l ic h u n g  unscres 
Yerkehrs durcliaus wiinschenswert sei. Nun kann man mit 
diesen Zieleń — und die Industrie is t es im allgemeinen — 
vollig einverstanden sein, im einzelnen jedoch schwere 
Bedenken habeń, Bedenken, die ich hier bei der vor- 
geriickten Zeit nicht erortem  will, die aber in dem 
ehemaligen Abgeordnetenhause durch unsem Freund 
Dr. M acco und unsern leider verstorbenen Ereund 
Syndikus Wilhelm H irse li mehrfach in grundlieher Weise 
dargelegt worden sind, só daB ich mich der Kurze halber

tragswege iibernimmt oder kontrolliert. Neue 
Bahnen waren an B e tr ie b s g e s e l ls c h a f te n  zu 
verpachten. Der Betrieb ist also zu dezentralisieren, 
die Finanzwirtschaft und Baupolitik zu zentrali- 
sieren. An der Hauptgesellschaft waren zu beteiligen 
die Provińzen, die Stadte, Kommunen und Privat- 
unternelunungen, dereń Belange beriihrt werden, 
ferner wie bisher der PreuBische Staat und end- 
lich auch die Reichsbalmvenvaltung, damit ein 
Zwiespalt zwischen dem allgemeinen Verkehr und 
dem Lokalverkehr vermieden wird. Beide miissen 
vielmehr Hand in Hand arbeiten.

Fiir verkehrsarme Gegenden sei endlieh noch 
die Anregung gestattet, die Verkehrsunternehmungen 
der verschiedenen Art, die hier zurzeit nebenein- 
ander tiitig sind, wie staatliche Nebenbahnen, die 
Reichspost, etwa noch eihe Kraftwagenlinie, Giiter- 
bestatterei u. dergl., in die Hand der kiinftigen 
Ifleinbahngesellschaften bzw. ihrer Tochtcrunter- 
nehmungen zu vereinigen. Hier scheint mir vielfacli 
ein Kraftaufwand getrieben zu werden, der im um- 
gekehrten Yerhaltnis zu der erzielten Nutzwirkung 
steht.

Durch diese Neuregelung, die zwar von vor- 
handenen Grundlagen ausgeht, aber etwas grund- 
satzlich vollig Neues schafft, soli ein Dreifaches 
erreicht werden:
dic  e in h e itl ic h e  L e itu n g  des groB en a llg e 

m ein en  V e rk e h rs , 
d ie  S ch o n u n g  d er lo k a le n  E ig e n tiim lic h -  

k e i te n ,
B e w e g lic h k e it und  S c h la g k ra f t  in  d e r V er- 

w a ltu n g .
Wenn die Volksmeinung jetzt auf Einheit im 

deutschen Yerkehrswesen driingt, so ist sie instinktiv 
auf dem richtigen Wege. Dieser Stromung darf kein 
unniitzer Widerstand entgcgengesetzt werden, damit 
es nicht auch hier, wie so oft im deutschen offent- 
lichen Leben, heiBt: „Zu spat“ , und die Fiut iiber die 
kiinstlichen Hemmnisse hinweggeht. Wir miissen 
uns durch Taten rechtfeitigen, die vom Vertrauen 
iń die Zukunft unseres Volkes getragen sind. Ohnc 
Zuversielit keine Zukunft. „E s i s t  n ic h t  n o t ig ,  
daB w ir  le b e n ,"  sa g t F r ie d r ic h  d er GroBe, 
„w ohl a b e r , daB ^¥ir t i i t ig  s in d .“

*

auf dieso Ausfiihrungen hervorragend sachrerstiindiger 
Manner beziehen kann.

Ich mochte hier nur noch die eine Befiirchtung hinzu- 
fiigen, daB bei einem Uebergang der Eisenbahnen an das 
Reich dio einzelnen Gliedstaaten — und wir werden ja 
wohl eine ganze Masse Gliedstaaten haben; Sie wisscn 
ja, daB Koburg-Gotha nicht mehr e in e n  S taat bilden 
will, sondern zw ei — (Heiterkeit!), daB also diese 
kleinen Gliedstaaten voraussichtlich m it unerfiillbaren 
Forderungen an das Reich beziiglich des Verkehrs, des 
Baues neuer Bahnen, neuer Bahnhófe, neuer Stations- 
gebaude und Beamtenwohnungen herantreten werden. 
Diese Forderungen einzuschranken und in ihrer Ueber- 
triebenheit zuriickzuweisen, wird eine Aufgabe sein, die bei 
der Losung ungeheuren Sehwierigkeiten bogegńeń durfte.
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„STAHL UND EISEN “ 1919, Nr. 27. Tafel 11.

Abbildung 4
Beispiel fOr die Zerlegung zweier Voll 

bahnstrecken in Bahn2mter
(s. Sonderkarte dor Bahnamter an den Khoin- 

linion zwisohen Coln und Coblenz.)

Beispiel fDr die derzeitige und zukOnftige Vertellung von Dienststelie 
einer Groflstadt einscblieOlich wirtschaftlich zugehdrigen Hinterlandes

(8. Sonderkarte der Bahnfimtcr im Bczirk GroS-Cftln.)

Wom'nę&>

Bockłtmund

Bahn&mter
Moschinonftmlcr Yrikehriimter Bahn&mter1. Coblenz (Coblonz Hbf., Rhbf., Mosol-

bhf., Urmjtz, EhrenbreitBtein, 
MoselweiB, Horchheim, Nie- 
d erlah n ste in )...........................

2. Ander-
nach . . (WoiBenturm, Andcrnach, Brohl)

3. Komagen (Niederbreisig, Sinzig) . . . .
4. Bonn . . (Roisdorf, BonnHbf., Gtttcr-

bhf., Oberwinter, Rolandseck, 
M eh io m )...................................

1. Engors . (Vallondar, Bendorf, Sayn,
E n g e r s ) ...................................

2. Neuwied (Neuwied, Fahr-Irlioh, Leutos-
d orf)............................................

3. Linz . . (Rhcinbrohl, Honningen und
Nebenbahn Linz— Seifcn) . .

4. Konigs-
winter , (Erpol, Unkel, Honnef, Rhon- 

dorf, Konigawinter, Nieder- 
d ollon d orf)...............................

5. Troisdorf (Oborcassel, Beuol, Menden,
Fr. - W. - Hutte, Troisdorf, 
Siegburg) ...............................

Coln Hbf. , . . . 
Coln Botriobsbhf. . 
Deutzerfeld. . . . 
Coln-Goreon . . . 
Coln Hafen . . . 
C61n W eat, . . . 
Coln SUd , . . . 
Coln Bonn^or. . . 
Coln E ifo ltjr . . . 
Coln-Nippeł . . . 
Cóln-Longepeh 
Worringen , . . . 
Coln-Ehrenfold . . 
Coln-Booklomund . 
Ldvenioh. , . . . 
Gr.-Konigsiorf . . 
Kalscheuren . . . 
Briihl . . . . . .
Seohtom .• , . . . 
Roisdorf . , . . .

Coln-Miilhoim. . . 
Coln-Miilhoim Nord 
Coln-Deutz, . . . 
Coln-Deutz Nord . 
Coln-Deijtz Hafen. 
Coln-Kalk . . . .  
Kalk Nord. . . . 
Gromberg . . . .  
Porz Urbac)i. . .
W a h n ......................
Coln-Dellbrilok . .. 
Berg. Gladbach . . 
Bensbcrg. . . . .  
Forsbaoh. , . . . 
Heumar . , . . . 
Rosrath . . . . .

Coln-Doutz
ColnRtisrołh'

rz-{/rć&cA

p rl
% Z /7

Coln IV (Nippes)

Coln 2 
Dttren

Dtiron Coln V (Ehron- 
fold)

V/tfervcA#dr Briihl

Coln-Dcutz Coln-Deutz. SonderkarteX 
der Bahnamter \  

an den Rbeinlinien 
zwischen 

Coln und Coblenz

Sonderkarte 
der Bahnamter 

im Bezirk 
GroB-Cóln

Coln-Miilhoim

Coblenz I 
Gummorsb.Ctfln-Deutz 2

zu Coln-Miilhoim

Beispiel fOr die beabsichtigte Zuteilung von Stationen, die einer 
wirtschaftlichen Einheit angehoren. zu Coln-Kalk

Zukiinftlg
Stationen Yerkehnimter BahnamtMuehlncnitmtcrBetrlebalmttr

Coblenz 1CoblenzCoblenzCoblenz Hbf........................
C oblenz-L utzel.................
Coblenz R h b f . .................
U r m i t z ..............................
Coblenz Moselbhf..............
MoselwoiB (Bez. Saarbr.)
Ehronbreitstein.................
Horchheim (Bez. Mainz) 
N iederlahnstein.................

Coblenz
Coblenz 2 
Coblenz 1 
Wiesbaden

Trier 2
Coln-Deutz
Wiesbaden

Trier 3
Neuwied
Oberlabnstein

R. Quaatz: Die Reichseisenbahnen
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In  der Hauptsache aber kabe ich mich lediglich des- 
halb zum Worto gomeldet, um hier in alier Oeffentlichkeit 
fostzustellen — und ich bcziehe mich auch da wieder 
auf die griindlicken Erorterungen, die wir im ehemaligen 
Abgeordnetenhauso gchabt habcn —, daB bei dem Ueber- 
gang der Eisenbahnen an das Reich P reu B en  die allcr- 
groBten Opfer bringt und nicht etwa, wie es in Weimar 
ja  zurn Teil behauptot worden ist, Bayern. Letzteres ist 
in kciner Weise dCr Fali; und der Vortragende selbst hat 
das ja  auch angedeutct, ais cr iiber die. bisherige Rcn- 
tabilitiit der preuBischen Eisenbahnen sprach. Wonn ich 
dies hier feststelle, so is t das kein Partikularismus, moine 
Herren, sondern das ist ein berechtigter Hinweis fiir die 
Zukunft, daB PreuBen nach dieser Richtung hin fiir das 
Opfer, das es bci dem Ueborgang der Eisenbahnon ąn 
das Reich bringen wurdo, wohl verlangen kann, mehr 
in seiner Selbstandigkeit geachtot und geschiitzt zu worden, 
ais das nach dom 9. Novembcr 1918. in weiten Kreiscn 
des deutschcn Vaterlandes der Fali gowesen ist. (Sehr 
richtig!)

S io. sahen aus den von mir gciiuBerten kurzeń Be
denken, daB eine g r i in d l ic h e  P r iifu n g  der ganzen 
Frago, eine Priifung, die ja auch der Hfcrr Vortragende 
verlangt hat, nach allen Seiten hin stattfinden muB. Und 
ich mochte nur noch dio Forderung hinzufiigen, daB boi 
dioser Priifung die berufenen Kreise der Landwirtsehaft, 
der Industrie, des Handels, der Schiffalirt, des Gewerbos 
und des Haudwerks gutachtlich gehort werdcn. Aber 
auch diese Frage, moine Herren, kann ja  einor gedoih- 
lichen Losutig nur entgegengefiilirt wejrden, wenn wir 
vor den sadistischen sogenannten „Friedens“forderungen 
unserer Feinde vcrschónt bleiben, die der Herr Vor- 
sitzendo eingangs soiner Darlegungen śo ergreifond ge- 
schildert hat. (Lebhafto Zustimmung!)

IngenieurD r.H .M aeco: Meine.Herrcn! EswaremuBig, 
dariiber zu reden, daB uns der Reichseisenbahngedanke 
groBe Yortcile bringen wird und zwąr vom Standpunkto 
der Eisonbahn. Mein verehrtcr Fround Dr. Beumcr hat 
schon Bedenken ausgesprochen iiber die Stellung der 
Industrie zu der Sacho, und in dieser Beziehung halte ich 
es auch fiir richtig, daB in der heutigen Versammlung 
diese Bedenken noch einmal besonders betont werden.

Dio Erfakrungen, die wir bis je tzt m it der Vereinheit- 
liohung unseres Eisenbahnwesens gemacht haben, sind 
gerade nicht immer sehr angenehmer N atur gewesen. 
Wenn Sie sich erinnern, wie im Jahro 1882 uns dio Ver- 
staatlioliung der preuBischen Eisenbahnen gebracht 
worden ist, das sak sehr rosig aus m it den Zieleń, dio 
dabei fur dio Entwicklung und Begiinstigung der Indu
strie betont wurden. Die Verhaltnisse haben sich go- 
iindort, und s ta tt selbstandige Eisenbahnen, wie sie fiir 
die Industrie wirken sollten, haben wir eine Verwaltung 
bekommon, dio in erster Linie fur den PreuBischen S taat 
arbeiteto.

Meine Herren! Wio liegt die Sacho je tz t in dieser 
Beziehung bei einom Ueborgang an das Reich? Wenn 
wir die Verhaltnissc, wio wir sie je tz t in der ReichsYcr- 
waltung haben, und wio sie in der Nationalversamiiilung 
sick darstellen, iiberblicken, dann wiiro os venvegen, 
anzunekmen, daB bei diesen Vorwaltungen ein groBes 
Verstiindnis fiir unsor wirtschaftliches Leben und fiir 
unsere Industrie Yorkanden ware. W ir sehen im groBen 
und ganzen cino Beurteilung unserer Verkaltnisse, die m it 
der Wirklichkeit sehr wenig tibcreinstimmt und uns fiir 
die Zukunft ganz miiBige Aussichten gibt. Wir miissen 
unter diesen Umstanden der Gcfahr ins Augo seken, daB 
die Reichseiscnbahn in Zukunft mehr oder weniger in 
die Diensto der Finanzverwaltung des Reiches kommt. 
Die Gefahr ist heute von dem Yortragonden erkannt 
worden, sie ist erkannt worden von andern Herren, ins- 
besondero Exzellenz Kirckhoff, und es sind Yorschlage 
gemacht worden, um dem zu begegnen. Meines Erachtens 
is t es notwendig, darauf auszugehen, die zukunftigć

Reiekseisenbahnverwaltung ais cino ganz besondere Or- 
ganisation zu begriinden, die moglichst wenig Zusammen- 
hang m it der Staatsvenvaltung liat, die durch ihre Finan- 
zierung ais Korperschaft fur sich besteht und dam it eine 
Sicherkeit bietet, daB sie den Gefaliren, dio wir bofiirckten, 
n ich t entgegengeht.

Moine Herren! Es ist nicht moglich, uns heuto noch 
eingehond kieruber zu unterkalton. Aber eins moohto 
ich sagen: Bei der groBen Gefalir, in der wir leben, der 
heute oines der więhtigstcn Organo fiir unsere Industrie 
unterworfen wird, bei dem EinfluB der Reichsvonvaltung 
und dem EinfluB der Nationalversammlung, die in ikrer 
wochselnden Zusammensetzung auch wechsolndo Gesickts- 
punkte in Yolkswirtsckaftlicher Beziehung befolgen werden, 
ist es absolut notwendig, daB dio wirtsckaftlicken Intcr- 
essenten in hoherom MaBe ais bisher sich um diese Frago 
bokiimmern und sieli ihrer bemtichtigen. Meine Maknung 
heute goht dahin, das zu wiederholen, was ich vor oinigen 
Jahren hier gosagt liabo, daB bei don groBen, wichtigen 
Intcresson, dio auf. dem Spicie stehen, Interessen, die 
unsern ganzen Wohlstand bcriihren, es mehr wio je Pflicht 
und Aufgabo unseres wirtschaftlichen Lcbens und aller 
daran BeschiiftigtcTi ist, sich ,mit offentlicheri Fragen zu 
beschiiftigon. ■ D asast leider bisher sei.tóns dpr- Industrie 
noch niclit geniigend gescheken. Ich kann Ihnen sagen: 
in der 20jahrigcn parlamentarisclień Tiitigkeit, die ich 
durchgemacht kabe, war es ein bitteres Empfinden, daB 
unsero Industrie in den maBgebenden Korpersehaften 
vcrhaltnismaBig wenig vertreten war. Darum betone ich: 
Bekummern Sie sick um dio offentlićhen Fragen, nekinen 
Sie tiitigen Antoil an donsolben ais Aufgabo ilires. Gosćhiifts. 
Ohne das gckcn wir, crst reekt unter den.kęutigen Ver- 
hiiltnissen, einer dunklen Zukunft entgegon .und: miissen; 
erwarten, daB unsere Industrio ruiuiert, der Wohlstand 
untergraben und unsere. ganze. Nation gesehadigt wi rd. 
(Lebhafter Beifall)!

Vorsitzender Generaldirektor A. V og 1 e r : Esliegen keine 
wcitcrenWortineldungenvor. D annhabeichim  Namen des 
Yórstandes Herrn Rogierungsrat Q u aa tz  fur seine klaren 
und bemerkensworten Ausfiihrungbn auf das horzlickste 
zu danken.

Meine Herren! Wir miissen nack diesem Zusammen- 
bruch unserer W irtschaft m it allen Krśiffen dahin arbeiten, 
zu, einor groBoren wirtschaftlichen Einkeit Deutsehlands 
zu gelangen. Dazu is t in erster Linie die Durchfiihrung 
der Reichseisenbahnen orforderlich. Dio Bedenken, die 
aus den Kreisen der Industrie, und ja  auoh heuto hier 
laut werden, beruhen immer auf Verglcichen m it den 
Yerhiiltnissen der Vorkriogszeit, wo es galt, preuBische 
Interessen gegeniiber Reichsinteresson zu waliren.. Fęrner 
will die Sorgo nicht vcrstummćn, daB dio.einzelnen Glicd- 
staatenm it ihrcnvielfachen lokalcn Wunschen einen erfolg- 
rcichen Betrieb einer Reichseiscnbahn unmoglich machen.

Gerade H err Regierungsrat Quaatz b a t ja  aber betont, 
daB eine scharfe Trennung der Reichseisenbahnleitung 
vom Reichsetat eine der wichtigsten Voraussotzungen 
sei und der ganzo Aufbaii eine teohnischo und kauf- 
mannisohe Betriebsfuhrung bedingt. Fiir die groBen 
wirtsckaftlicken Yortcile einer richtig aufgebauten Reichs- 
eisenbahn haben heuto weiteste-Kreise volles Verstiindnis. 
Es wiichst auch immer mehr das Einsehen, daB in einem 
parlamentarischcn S taa t m it den in diesem bedingten 
haufigen Aenderungen der leitenden -Personen die Wirt- 
schaftsorgane moglichst unabhiingig gemacht werden 
miissen, dam it nicht. jeder Weehsel auch deren Richt- 
linie verschiebt.

Wio aber auch der Einzelne zur Frage der Reichs- 
eisenbahn stohęn mag, die Darlegungen des H errn Regie- 
rungsrats Quaatz bieten so viel des Kcuen und geben so 
viel Anregung auf dem gewaltigen .Gcbiete des Bahn- 
wesens, daB ich glaube, in Ihrer aller Namen zu sprcchen, 
wenn ich ihm unseren aufricktigęn Dank .fur dio groBe 
Arbeit, die m  seinom Yortrag liogt, aussprcche.
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Die spezifischen Warmen der Gase fur feuerungstechnische 
Berechnungen.

Yon Professor Dr. B e rn h a rd  N eu m an n  in Breslau.

l -^ e i  allen feuerungstechnischen Rechnungen ist die 
Kenntnis genauer Zahlen der spezifischen War

men der Gase unerlaBlich. Schlagt man nun irgend- 
ein Handbuch nach, so findet man.in jedem derselben 
andere Zahlenwerte. Dieser Uebelstand ist sehr 
storend, denn auf diese Weise sind fast nie zwei Be
rechnungen von Flammentemperaturen oder die 
Warmeinhalte von Gasgemischen vergleichbar.

Solange die Bestimmungen der spezifischen W armen 
nur bei maBigen Temperaturen durchgefiihrt wurden, 
nahm man allgemein an, daB die spezifischen Warmen 
der Gase mit der Temperatur gar nicht oder nur 
wenig veranderlich seien. Rechnet man mit un- 
veranderlichen spezifischen Warmen Flammentempe-

ZaWentafel 1.
W ahro s p e z if is c h e  W arm en  b e i k o n sta n te m  

D ru ck , b ezo g en  a u f 1 kg Gas b e i t

raturen aus, so ergeben sich Werte, die alle um 
mehrere Hundert Grad zu hoch sind.

Durch die Untersuchungen von M a lla rd  und 
Le C h a te lie r  bei Temperaturen bis zu rund 3000 0 
wurde dann festgestellt, daB die spezifischen Warmen 
der Gase bei lioheren Temperaturen erhebłich groBer 
sind, ais es nach den friiher zwischen 0 und 100 0 
oder hochstens 200 ° gemessenen Werten anzunehmon 
war. Aus diesen Messungen muBte gefolgert werden, 
daB bei a lle ń  Gasen die spezifischen Warmen zu- 
n ehm eij, und zwar, daB sie m it steigender Tem
peratur g an z  g le ichm aB ig  anwachsen. Die Zahlen 
von Mallard und Le Chatelier sind in eine ganze 
Reihe Lelir- und Handbiicher iibergegangen (z. B.

Zahlentafel 2.

M itt le r e  s p e z if is c h e  W arm en  b ei k o n s ta n te m  
D ru ck , b e z o g e n a u f l k g G a s , z w i s o l i o n 0 0 u n d t 0.

Tempe
ratur

oO

Kohlen-
sHure,

8chwef-
llfe

S&ure

"Wasscr-
dampf

Sauer-
stoff

StlckitofT,
Kohlen-

oiyd
Luft

Waiscr-
stoff

0 0 ,202 0 ,462 0 ,2 1 8 0 ,249 0 ,241 3 ,445
100 0 ,215 0 ,465 0 ,221 0 ,252 0 ,2 4 4 3 ,490
200 0 ,230 0 ,470 0 ,2 2 4 0 ,2 5 5 , 0 ,247 3 ,534
300 0 ,244 0 ,475 0 ,226 0 ,259 0 ,250 3 ,579
400 0 ,2 5 7 0,481 0 ,2 2 9 0 ,262 0 ,253 3 ,624

500 0 ,268 0 ,4 8 9 0 ,232 0 ,2 6 5 , 0 ,2 5 6 , 3 ,668
600 0 ,275 0 ,4 9 9 0 ,235 0 ,269 0 ,260 3 ,713
700 0,282 0 ,5 0 9 0 ,2 3 8 0 ,272 0 ,263 3 ,758
800 0 ,289 0,521 0 ,240 , 0 ,2 7 5 , 0 ,266 3 ,802
900 0 ,2 9 3 0 ,535 0 ,243 0 ,2 7 9 0 ,269 3 ,847

1000 0,297 0,551 0 ,246 0 ,282 0 ,2 7 2 3 ,891
1100 0,300 0 ,572 0 ,2 4 9 0 ,2855 0 ,2 7 5 3 ,936
1200 0,302 0 ,5 9 4 0 ,2 5 2 0 ,289 0 ,2 7 8 3 ,981
1300 0 ,305 0 ,6 1 9 0,2545 0 ,292 0,281 4 ,025
1400 0 ,307 0 ,6 4 4 0 ,2 5 7 0 ,2 9 5 , 0 ,2 8 4 , 4 ,070

1500 0 ,309 0 ,670 0 ,260 0 ,299 0 ,2 8 8 4 ,115
1600 0,311 0,696 0 ,263 0 ,302 0,291 4 ,159
1700 0 ,313 0 ,723 0 ,266 0 ,3055 0 ,2 9 4 4 ,2 0 4
1800 0 ,315 0 ,750 0 ,2 6 9 0 ,309 0 ,297 4 ,2 4 9
1900 0 ,317 0 ,7 7 9 0 ,271 0 ,312 0 ,300 4 ,293

2000 0 ,319 0 ,8 0 8 0 ,2 7 4 0 ,315 , 0 ,303 4 ,338
2100 0 ,3 2 0 0 ,837 0 ,277 0 ,3 1 9 0 ,306 4 ,382
2200 0 ,322 0 ,865 0 ,2 8 0 0 ,322 0 ,3 0 9 4 ,427
2300 0 ,323 0 ,8 9 5 0 ,283 0 ,3 2 5 , 0 ,3 1 2 , 4 ,472
2400 0 ,325 0 ,924 0 ,285 0 ,329 0 ,315 , 4 ,516

2600 0,327 0 ,954 0,28S 0 ,332 0 ,319 4,561
2600 0 ,329 0 ,9 8 4 0,291 0 ,3 3 5 , 0 ,3 2 2 4 ,606
2700 0,331 1,014 0 ,2 9 4 0 ,339 0 ,3 2 5 4 ,650
2SOO 0 ,333 1,044 0 ,297 0 ,342 0 ,3 2 8 4 ,695
2900 0 ,3 3 4 1,075 0,300 0 ,345 0,331 4 ,740

3000 0 ,336 1,105 0 ,302 0 ,3 4 9 0 ,3 3 4 4 ,784

Tempe
ratur

o O

Kohlen-
aaure,

Schwef-
lige

Saure

Was8er-
dampf

Sauer-
śtofT

Stickstoff, 
Kolilen- 

OI yd
Luft

Waaier-
■toir

0 0 ,2 0 2 0 ,4 6 2 0 ,2 1 8 0 ,2 4 9 0,241 3 ,445
100 0 ,2 0 9 0 ,4 6 4 0 ,2 1 9 0 ,251 0 ,2 4 2 , 3 ,467
200 0 ,2 1 7 0 ,4 6 6 0 ,221 0 ,252 0 ,2 4 4 3 ,490
300 0 ,225 0 ,4 6 8 0 ,222 0 ,2 5 4 0 ,246 3 ,512
400 0 ,232 0 ,470 0 ,2 2 4 0 ,255 0 ,247 3 ,5 3 4

500 0 ,2 3 8 0 ,473 0 ,2 2 5 0 ,257 0 ,2 4 9 3 ,556 ,
600 0 ,243 0 ,4 7 6 0 ,2 2 6 0 ,2 5 9 0 ,2 5 0 3 ,5 7 9
700 0 ,2 4 8 0 ,4 7 9 0 ,2 2 8 0 ,2 6 0 , 0 ,2 5 2 3,601
800 0 ,253 0 ,4 8 4 0 ,2 2 9 0 ,262 0 ,253 3 ,6 2 4
900 0 ,257 0 ,4 9 0 0 ,2 3 0 , 0 ,2 6 4 0 ,2 5 5 3 ,646

1000 0 ,2 6 0 0 ,4 9 5 0 ,232 0 ,2 6 5 , 0 ,2 5 6 , 3 ,6 6 8
1100 0 ,263 0 ,5 0 0 0 ,233 , 0 ,2 6 7 0 ,2 5 8 3 ,690 ,
1200 0 ,265 0 ,506 , 0 ,235 0 ,2 6 9 0 ,2 6 0 3 ,713
1300 0 ,2 6 8 0 ,513 0 ,236 0 ,270 , 0 ,261 3 ,735
1400 0 ,270 0 ,520 0 ,238 0 ,272 0 ,263 3 ,758

1500 0 ,273 0 ,527 0 ,2 3 9 0 ,2 7 4 0 ,2 6 4 3 ,780
1600 0 ,2 7 5 0 ,535 0 ,2 4 0 , 0 ,2 7 5 , 0 ,266 3 ,802
1700 0 ,2 7 8 0 ,5 4 4 0 ,242 0 ,277 0 ,267 3 ,8 2 4
1800 0 ,2 8 0 0 ,5 5 4 0 ,243 0 ,2 7 9 0 ,2 6 9 3 ,847
1900 0 ,2 8 2 0,566 0 ,245 0 ,280 , 0 ,270 , 3,86.9

2000 0 ,283 0 ,578 0 ,246 0 ,282 0 ,272 3,891
2100 0 ,2 8 4 0 ,5 9 0 0 ,2 4 8 0 ,2 8 4 0 ,273 , 3 ,914
2200 0 ,286 0 ,6 0 3 0 ,249 0 ,285 , 0 ,275 3 ,936
2300 0 ,2 8 8 0 ,616 0 ,250 0,287 0 ,277 3 ,9 5 8
2400 0 ,2 8 9 0 ,6 2 9 0 ,252 0 ,289 0 ,278 3,981

2500 0 ,2 9 0 0 ,642 0 ,253 0 ,290 , 0 ,280 4 ,003
2600 0 ,291 0 ,655 0 ,255 0 ,292 0 ,281 4 ,0 2 5
2700 0 ,2 9 2 , 0 ,669 0 ,256 0 ,2 9 4 0 ,283 4 ,0 4 7
2800 0 ,2 9 4 0 ,683 0 ,257 0 ,2 9 5 , 0 ,2 8 4 4 ,0 7 0
2900 0 ,295 0 ,698 0 ,2 5 9 0 ,297 0 ,286 4 ,0 9 2

3000 0 ,296 0 ,713 0 ,260 0 ,2 9 9 0 ,288 4 ,1 1 5
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in Bunte: Gaskursus, inRichards: MetaUnrgiseKe Be- 
rechnungen, in die „H utte“ und „Eisenhiitte11 usw.) 
und werden heute fast aUgemein noch benutzt.

, Nach zahlreichen neueren Untersuchungen ver- 
schiedener Forscher trifft aber das geradlinige An- 
wachsen der spezifischen Warmen Iiochstens auf die 
sogenannten zweiatomigen Gase (Sauerstoff, Stick- 
stoff, Wasserstoff, Kohlenoryd, Luft) zu, n ic h t  
ab e r fur Wasserdampf, Kohlensaure, Schweflige 
Saure und fur Gase mit grófierer Anzahl von Atomen 
im Molekuł. Die Zahlen von Mallard und Le Chatelier 
sind auch aus diesem Grunde nicht mehr ais ein- 
wandfreic Grundlage. anzusehen.

Wach dem Jahre 190Ó sind von L an g en , von 
P ie r ,  von B je rru m , ferner von I lo lb o rn , H en- 
n ing , A u s tin , von S ch ee lu n d  H euse  u. a. weitere 
sehr genaue Messungen bis zu 3000° ausgeftihrt 
worden, die recht gut miteinander stimmen. Diese 
bei verschiedenen Temperaturen ermittelten Einzel- 
werte sind aber merkwiirdigerweise bisher kaum fiir 
technische Aufgaben herangezogen worden, offenbar 
deshalb, weil man m it den wenigen Einzelwerten 
nicht viel anfangen konnte, wozu noch kam, daB

Zaklentafel 3.]
W a h re  s p e z i f is c h e  W a rm e n  b e i k o n s t a n te m  

D ru c k ,  b e z o g e n  a u f  1 cb m  G as b e i t  °.

Tempe
ratur
«C

KoblensUure, 
Schwefllge Saure W»s»crd»mpf

Sauerstoff, 
Stlckstoff, Luft, 

Kohlenoiyd

0 0 ,397 0 ,372 0 ,312
100 0 ,422 0 ,3 7 4 0 ,316
200 0 ,452 0 ,378 0 ,320
300 0 ,479 0 ,382 0 ,324
400 0 ,505 0 ,387 0 ,328

500 0 ,527 0 ,393 0 ,332
600 0 ,547  - 0 ,401 0 ,336
700 0 ,558 0 ,409 0 ,340
800 0 ,568 0 ,4 1 9 0 ,3 4 4
900 0 ,576 0 ,4 3 0 0 ,348

1000 0 ,583 0 ,4 4 4 0 .352
1100 0 ,589 0 ,4 6 0 0 ,356
1200 0 ,595 0 ,4 7 8 0 ,360
1300 0 ,599 0 ,4 9 8 0 ,3 6 4
1400 0 ,603 0 ,5 1 8 0 ,368

1500 0 ,607 0 ,5 3 9 0 ,372
1600 0,611 0 ,5 6 0 0 ,376
1700 0 ,615 0 ,582 0 ,380
1800 0 ,619 0 ,604 0 ,3 8 4
1900 0 ,623 0 ,627 0.3S8

2000 0 ,626 0 ,650 .0 ,3 9 2
2100 0 ,629 0 ,673 0 ,396
2200 0 ,632 0 ,696 0 ,400
2300 0 ,6 3 4 0 ,7 2 0 0 ,4 0 4
2400 0 ,638 0 ,743 0 ,4 0 8

2500 0 ,642 0 ,767 0 ,412
2600 0 ,646  - 0 ,791 0 ,416
2700 0 ,650 0 ,816 0 ,4 2 0
2800 0 ,6 5 4 0 ,8 4 0 0 ,4 2 4
2900 0 ,657 0 ,8 6 5  ' 0 ,428

3000 0 ,660 0 ,8 8 9 0 ,432

einige Forscher ihre Zahlen bei konstantom Druck 
bestimmt und so angegeben haben, andere auf kon- 
stantes Volumen bezogen; in einzelnen Fiłllen sind 
Molekularwarmen, in anderen wahre spez. Wiirmen, 
dann wieder mittlere spez. Warmen angegeben,

Bei sachgemaBer Wertung aller dieser experimen- 
tellen Ergebnisse findet man aber eine so weitgehende 
Uebereinstimmung der von verschiedenen Forschern 
auf versehiedenen Wegen erhaltenen Werte, daB man 
die hieraus abgeleitetcn Werte durehaus a!s end- 
g i i ł t ig  ansehen darf.

Hiernaeli sind also zuverlassige Werte der spezi
fischen Warmen aller fiir feuerungstechnische Rech- 
nungen und-fur die Verbrennungen in Esplosions- 
motoren in Betracht kommender Gase fiir Tem
peraturen von 0 bis 3000 0 vorhanden, es felilt nur 
noch die beąueme Form, um die neueren richtigeren 
Werte in praktischen Gebrauch zu nehmen. Ich habe 
deshalb auf Grund nachstehend angefiihrter Unter- 
lagen die beigegebenen vier Zahlentafeln berechnet, 
welche die wahren und mittleren spezifischen Warmen 
verschiedener Gase fiir konstanten Druck, bezogen

Zahlentafol 4.
M i t t le r e  s p e z i f is c k e  W a rm e n  bo i k o n s t a n te m  
D ru c k , b e z o g e n  a u f  1 cbm  G as z w is c k e n  O 0 

u n d  t  °.

Tempe
ratur
°C

Kohlensaure, 
Schwcfllge Saure Wasierdampf

Sauerstoff, 
Stlckstoff, Luft, 

Kok!enoxyd

• 0 0 ,397 0 ,372 0 ,312
100 0 ,410 0 ,373 0 ,3 1 4
200 0 ,426 0 ,375 0 ,316
300 0 ,442 0 ,376 0 ,3 1 8
400 0 ,456 0 ,378 0 ,320

500 0 ,467 0 ,380 0 ,322
600 0 ,477 0 ,383 0 ,3 2 4
700 0 ,487 0 ,385 0 ,326
800 0 ,497 0 ,3 8 9 0 ,328
900 0 ,505 0 ,394 0 ,330

1000 0,511 0 ,398 0 ,332
1100 0 ,517 0 ,402 0 ,3 3 4
1200 0 ,521 0 ,407 0 ,336
1300 0 ,526 0 ,413 0 ,338
1400 0 ,530 0 ,418 0 ,340

1500 0 ,536 0 ,4 2 4 0 ,342
1600 0,541 0 ,4 3 0 0 ,3 4 4
1700 0 ,546 0 ,4 3 8 0 ,3 4 6
1800 0 ,5 5 0 0 ,446 0 ,3 4 8
1900 0 ,5 5 4 0 ,455 0 ,350

2000 0 ,556 0 ,405 0 ,352
2100 0 ,558 0 ,475 0 ,3 5 4
2200 0 ,562 0 ,485 0 ,356
2300 0 ,566 0 ,495 0 ,358
2400 0 ,568 0 ,505 f 0 ,360

2500 0 ,570 0 ,516 0 ,362
2600 0 ,572 0 ,527 0 ,3 6 4
2700 0 ,574 0 ,5 3 8 . 0 ,366
2800 0 ,577 0 ,5 4 9 0 ,368
2900 0 ,579 0,561 0 ,370

3000 0 ,581 0 ,573 0 ,372
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auf 1 kg Gas bzw. auf 1 cbm Gas, von O bis zu 
30000 umfassen.

Die allgemeine Benutzung dieser Tafeln bei 
feuerungstechnischen Berechnungen wurdo die bis
her vermiflte Einheitlichkeit leicht ergeben konnen.

stoff, Luft, Kohlenox‘yd und Wasserstoff,- bezogen 
auf 1 kg G as, Zahlentafel 2 die entsprechenden 
m it t le r e n  sp e z if ise h e n  W arm en. Zahlentafel 3 
bringt die w ah ren  sp e z if ise h e n  W arm en  dieser
Gase, bezogen auf 1 cbm  G as, Zahlentafel 4 die

entsprechenden m it t le r e n  spe- 
z if isc h e n  W arm en.

Die Ergebnisse sind auch 
graphisch zur Darstellung ge- 
bracht. In  Abb. 1 sind die

, wahren spezifisehen Warmen
cp und die mittleren spezifisehen 
Warmen cpra, bezogen auf 1 kg 
Gas, eingezeichnet, inAbb. 2 die- 
selben spezifisehen Warmen be
zogen auf 1 cbm Gas. Abb. 1 
zeigt im oberen Teile des Seliau- 
bilds nur die eigentumlicli ge- 
kriimmten Kurven von Kohlen
saure und Wasserdampf. Die so- 
genannten zweiatomigen Gase 
sind nicht mit in dasselbe Schau- 
bild eingetragen, da die Kurven 
sehr nahe beieinander liegen und 
die Kohlensaurekurve mehrmals 
schneiden, wodurch dasBild un- 
ubersichtlich wiirde. Diese Kur- 
ven sind im unteren Teile der 
Abbildung besonders aufgezeich- 
net worden.

Sollen Verbrennungstempera- 
turen fiir k o n s ta n t  es Vo lum en  
berechnet werden, z. B. fiir Gas- 
maschinen, so sind die Zahlen 
der Tafel zwar nicht direkt zu 
brauchen, die gesuchten Werte 
cv lassen sich daraus aber leicht 
ableiten.

Nach der Zustandsgleichung 
der Gase ist bekanntlichpy =RT. 
Daraus folgt

848 
m

mcp — moT =  == 1 ,986.
42/

7,7

7.0
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Abbildung 1. Wahre und mittlere spezifisoko Warmen der Gase fiir 1 kg Gae.

wafire spezif/scTie Warme
-m fflere spezipse/ie Warme 
Ju r 7 cbm Gas

0,8

Cp —  Or

O £00 VCO 600. Si90 7000 72C0> im . JSCO 7100 JM  Z20O £100 ~Z6W~ZSÓi)
Tem peratur

Abbildung 2. Wahre und mittlere spezifiseke Warmen der Gase fiir 1 obm Gas.

Zu den Zahlen der vorstehenden Zahlentafeln 
ist folgendes zu bemerken: Die in den Tafeln auf- 
genommenen spezifisehen Warmen sind nur solche, 
die sich a u f  k o n s ta n te n  D ruck  beziehen (cp), 
wio sie fiir feuerungstechnische' Zwecke allein ge- 
braueht werden konnen. Zahlentafel 1 enthalt die 
Werte der w ah ren  sp e z if ise h e n  W arm en  bei 
konstantem Druck von 0 bis 30000 fiir Kohlensaure, 
Sehweflige Siiure, Wasserdampf, Sauerstoff, Stick-

Der Unterschied der Molekular- 
warmen ist demnaeh fur a lle  
G ase bei allen Temperaturen 
gleich l,985.Danun die Molekular- 
gewichte der Gase bekannt sind, 

so kann man leicht aus einer beliebigen Zahl cp oder 
Cpm der Zahlentafel den entsprechenden Wert fur 
Cr bzw. Cym berechnen, denn me, =  mcp — 1,985.

Wenn also beispielsweise die mittlere spezifiseke 
Warme der Kohlensaure fiir konstantes Volumen fiir 
1 kg Gas zwischen 0 und 1700° gesuclit wird, so 
entnehmen wir der Zahlentafel 2 den Wrert 0,278 

(mcp)m =  44 • 0 ,2 7 8 =  12,232 
(mcr)m =  12,232 — 1 ,985=  10,247
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10 2 47
cvm fur 1 kg C02 — — =  0,233

4 4

cvm fur 1 cbm CO, = 10,247 
22,41 = 0,457. -

Oder wir suclien die walire spezifisclie Warnie fiir 
1 kg Sauerstoff bei 0 °, dann entnehmen wir der 
Zalilentafel 1 den Wert 0,218.

mcv =  (32 • 0,218) — 1,985 =  4,991 
4,991

cy fiir 1 kg 0 2 = —53—=  0,156

ct fiir 1  cbm O,

32
4,991 

: 22 ,41: 0,223.

Bei den Berechnungen der Molekularwarmen bzw. 
der spezifischen Warmen aus den etfperimentellen
Daten sind folgende Werte benutzt worden:

28

E in s te in  und N e rn s t-L in d e m a n n  bereehneten 
Werte angegeben sind.

o c 
18 

200 
630 

1000 

1347 
1519 
1783 
1951 
2000 
2182 
2367 
2500

beobachtet
4,84 aus Cp/Cr

) Holborn 4,91 1
5,25
5,31
5,43
5,58
5.79
5.80 
5,87 
5,93 
6,03

/  und 
I Henning

Pier-

Bjorrum

berechnet berechnet
4,96 4,96
4,97 5,00
5,10 5,19
5,31 5,38
5,50 5,53

5,78 5,78

O, = 3 2  H , = 2 ,0 1 6  N2 =  28,02 CO 
Luft =  28,95 C02 =  44 H 20 =  18,016

1 Molekulargewicht des Gases boi 0 0 u. 760min =  22,41 cbm.
Die Grundlagen, auf welclie sich die in den Zahlen- 

tafeln bereehneten Zahlen stiitzen, sind folgende: 
S t i c k s t o f f .

H o lb o rn  und H e n n in g 1) haben nach der 
Durchstromungsmethode eine Reilie Bestimmun- 
gen der mittleren spezifischen Warmen des Stick- 
stoffs zwischen 0 0 und 14000 durchgefiihrt. 
Diese Zahlen sind, wie die Messungeu P ie r ś 2) be- 
weisen, um etwa 4 % zu klein. Dasselbe gilt von 
den Messungen der spezifischen Warmen von Stick
stoff und Luft von H o lb o rn  und A u s tin 3). Das 
bestatigen auch die Cp/Cy-Bestimmungen, ferner die 
direkten Messungen R e g n a u lts  und die Schall- 
gesehwindigkeitsmessungen. Die Molekularwarme 
von Stickstoff bei Zimmertemperatur betragt wenig- 
stens 6,9 gegen 6,7 nach Holborn. Auch die Unter- 
suchungen L a n g e n s4) ergaben einen zu niedrigen 
Wert, namlich cT =  4,8 +  0,0006 t. Die von P i er 
experimentell durch Explosionen sehr genau be- 
stiramten Molekularwarmen mCy fiir Stickstoff fiir 
liohe Temperaturen sind nach Korrektionen vo»  
B je rru m 5) folgende, wobei zum Vergleich die 
Zahlen von H o lb o rn  und H en n in g , die von 
B je r ru m 6) selbst ermittelten Werte, ferner die nach

Ł) Ann. d. Phys. 1907, Bd. 23, S. 209.
-) Z. f. Elektrochom. 1909, Bd. 15, S. 536.
3) Wisa. Abh. d. Phys.-Techn. Reichsanstalt 1905, 

Bd. 4, H. 2, S. 147.
J) Forschungsarb. 1903, H. 8, S. 1.
5) Z. f. Elektrochom. 1912, Bd. 18, S. 101.
6) Z. f. Elektrochom. 1911, Bd. 17, S. 731; 1912, 

Bd. 18, S. 101.

Die mittleren Molekularwarmen zwischen 0 0 und 
2500 0 von Argon, Wasserdampf, Stickstoff und 
Wasserstoff-sind nach den Bestimmiuigen Pierś bis 
auf kleine Bruchteile eines Prozentes sichergestellt.

Fiir Stickstoff berechnet sich liiernach fiir 0 0 
mcy =  4,96, also mcp =  6,945 

cp =  0,248.
Diese Zahlen werden bestatigt durch Messungen 

von S eheel und H e u se 1), welche die spezifischen 
Warmen cp bei 20 0 unter Atmosphiirendruck fiir 
Stickstoff zu 0,249, fiir Luft zu 0,2408, fiir Kohlen- 
sśiure zu 0,202, fiir Sauerstoff zu 0,219 fanden.

In  don Tafeln ist der Wert cp =  0,249 benutzt 
worden aus Griinden, die weiter unten noch erlautert 
sind.

L u f t .

S cheel [und ‘H e u se 2) fanden die spezifisclie 
Warme der Luft cp bei 20 0 zu 0,2408. Aus den 
oben angegebenen, von ihnen gefundenen Werten 
fiir Sauerstoff 0,219 und Stickstoff 0,249 be
rechnet sich nach der Mischungsregel, unter der 
Annahme eines Wertes cp =  0,123 fiir Argon, ein 
Wert fiir Luft zu cp 0,2401, was sehr gut mit 
dem direkt bestimmten Werte iibereinstimmt. R eg- 
n a u l t  hatte zwischen 0° und 200° 0,2355 gefun- 
den; die Zahlen von H o lb o rn  und H e n n in g 3) 
sind auch hier wieder zu klein.

In den Tafeln ist fiir Luft der Wert cp =  0,241 
benutzt worden. (SohluB folgt.)

1) Z. f. Instrum entenk. 1912, Bd. 32, S. 125.
2) Z. f. Instrum entenk. 1912, Bd. 32, S. 125; Ann. d.

Phys. 1912, Bd. 37, S. 79.
3) Ann. d. Phys. 1905, Bd. 18, S. 739.

Die Absaugung der Fullgase im Kokereibetriebe.
Von 2)ipl.*3ng. O tto  O hneso rge , Patentanwalt, in Bochum.

\  /  or einiger Zeit ist in dieser Zeitschrift1) eine 
kurze Abhandlung iiber Fullgasabsaugung er- 

schienen, zu der ich Stellung nehmen mochte, zumal 
ich — nieines Wissens wohl zum erstenmal in so zu-

St. u. E. 1917, 11. Okt., S. 925/7.

sammenfassender Weise — mich bereits friiher iiber 
die gleiche Frage geauBert habe1).

In den neueren Ausfiihrungen in „Stahl und 
Eisen“, fiir die ein Verfasser nicht genannt ist,

:) „Eiillgasabsaugung bei der Koks- und Gaserzeu- 
gung“ . St. u. E. 1913, 4. Sept., S. 1471/7.
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■wird auf die in einem Aufsatz in der „Feuerungs- 
technik“ betonte Forderung hingewiesen, die Fiill- 
gase nicht nur abzufiihren, sondern wenn moglich 
auch zu verbrennen. Wenn auch schon im AnschluB 
daran betont worden ist, daB es zweckmaBiger ist, 
die Fiillgase auf Nebenerzeugnisse zu verarbeiten, 
so mochte ich an dieser Stelle zur Klarung der ge- 
samten Verhaltnisse nur die Frage untersuchen, 
ob es denn iiberhaupt praktisch moglich ist, Full
gase durch Yerbrennung zu vemichten. Um es hier 
gleich vorwegzunehmen, glaube ich diese Frage m it 
„Nein“ beantworten zu miissen; dabei ist natiirlich 
zu beachten, daB das Unschadliclnnachen der Fiill- 
gase eine solche Verbrenmmg mindestens der Haupt- 
menge der Fullgase nach yerlangt, aiso jedenfalls 
weit Iiber das MaB der im Koksofenbetrieb inuner 
eintretenden gelegentlichen Verbrennungen — durch 
Ueberschlagen der Flamine aus dem Ofen —, die 
bekanntlich die Grundlage fu r die vielfach auf- 
tretenden Explosionen bilden.

Zum Zwecke dieser Untersuchung empfiehlt 
es sich, iiberhaupt einmal die Bedingungen, unter 
denen Gase verbrennen, sich kurz wieder zu ver- 
gegenwartigen: Die Yerbrennung eines Gases ist 
bekanntlich die Vereinigung des Gases mit dem 
Sauerstoff der Luft in bestimmten Mengenverhalt- 
nissen, wobei aber dieser Yorgang regelmaBig noch 
eines auBeren AnstoBes in Gestalt einer Ziindung 
bedarf. Beim Ausstrijmen eines brennbaren Gases 
in die atmospharisclie Luft, z. B. bei einem gewohn- 
lichen Gasbrenner, bilden sich nacheinander samt- 
liche Mischungsverhaltnisse zwischen Gas und Luft, 
und bei einer auBeren Ziindung verbrennt das Gas 
jeweilig an den Stellen, wo die fiir die Verbrennung 
geeigneten Mischungsverhaltnisse vorliegen.

Geniigt dabei die bei ortlicher Ziindung durch 
Verbrennung eines Gasteilchens mit dem erforder- 
lichen Sauerstoff entwickelte Warnie, um ein be- 
nachbartes Gemengteilchen seinerseits auf die Ziind- 
temperatur zu bringen, so ist dieser Vorgang der 
Verbrennung selbstunterhaltend, d. h. die Flannne 
brennt dauemd nach MaBgabe der. sich selbsttatig 
herstellenden Mischung zwischen Gas und Luft. 
Dabei ist zu beachten, daB der in der Luft ent- 
haltene, an der Yerbrennung selbst nicht teilneh- 
mende Stickstoff fiir den Sauerstoff ein Verdunnungs- 
gas darstellt, das ais nutzloser Ballast m it erwarmt 
werden muB. Ist dabei vor der jeweiligen Ziindung 
auf Grund der gegebenen Verhaltnisse inuner erst 
die Ansammlung einer groBeren Menge eines solchen 
Gas-Luftgemisęhes moglich, so pflanzt sich die 
Verbrennung mehr oder minder schnell durch die 
ganze Masse des Gemenges fort, d. h. geht in Gestalt 
einer Verpuffung oder Explosion vor sich.

Dabei verbremien,wie angedeutet, nicht alleMischun- 
gen zwischen Gas und Luft, sondern nur ganz be- 
stinimte Luftmischungen, die durch den Verbren- 
nungsbereich umfaBt werden, d. h. weder Gas-Luft- 
mischungen mit zu geringem Gasgehalt noch solche 
m it zu geringem Luftgehalt sind brennbar. Ander- 
seits kann man auch die Yerbrennung eines an sich

brennbaren Gas - Luftgemisclies dadurch wiederum 
beeintrachtigen, daB man diesein Gemenge noch 
andere Korper, wie Dampf oder indifferente Gase 
(Kohlensaure), zumischt.

Das Niclitbrennen solcher zu armer oder zu 
reicher bzw. durch Dampf oder indifferente Gase 
verdiinnter Gas-Luftmischungen geht auf die gleiche 
Erscheinung zuruck, indem namlich die zwischen 
dem Gas und Sauerstoff liegenden, fiir die Yer
brennung uberfliissigen Gemengteilchen gewisser- 
maBen ais isolierende Hiille wirken, die die Ueber- 
tragung der vielleicht an einer Stelle durch śiuBere 
Ziindung bewirkten Verbreimung eines Mischungs- 
teilchens auf ilire Umgebung verhindem. Wenn 
auch mit derartigen Gemengen eine sich selbst 
unterhaltende Verbrennung nicht zu erzielen ist, 
so kann man deimocli hier eine Oxydation des brenn
baren Gases durch den Sauerstoff der Luft herbei- 
fiihren, indem man jedem Mischungsteilchen die 
erforderliche Verbrennungswarme zufiihrt, z. B. 
also das Gemenge dauemd iiber gliihende Korper 
oder an gliihenden Wandungen entlangfiihrt, die 
iiber der Ziindtemperatur erhalten werden1).

Es ergibt sich also aus diesen allgemeinen Grund- 
lagen, daB fiir die ganz allgemeine Aufgabe, Gase 
und damit auch die Fiillgase zu verbrennen, zwei Be
dingungen zii erfiillen sind, namlich erstens muB 
fiir eine geeignete Zumischung der Verbrennungsluft 
gesorgt und zweitens muB die jeweilige Einleitung 
der Verbrennung durch auBere Ziindung veranlaBt 
werden.

Untersucht man daraufhin die verschiedenen 
Mógliclikeiten zur Verbrennung der Fiillgase, so 
ergibt sich folgendes: Das einfachste Verfahren, 
die aus dem Steigerolir ausstromenden Fullgase 
sich mit der Luft mischen zu lassen und jeweilig 
zu entzunden, laBt sich w h l  durchfiihren, wenn 
und solange geniigend brennbares Gas angeliefert 
wird, versagt aber, wenn durch vorherige Bei- 
mischung vonLuft das Gemenge zu arm an Gas wird, 
oder wenn — was nach oben Gesagfem auf das- 
selbe herauskonmit — durch den sich mit Macht 
entwickelnden Wasserdampf eine zu starkę Yer- 
dunnung der Fullgase bewirkt wird. Es sei hier 
daran eriimert, daB in der schon in meinem oben 
erwahnten Aufsatz genannten britischen Patent- 
schrift 27001/1905 von Hiby der Vorschlag gemacht 
ist, die aus einem Aufsatzrohr auf das Steigerohr 
entweichenden Fiillgase jeweilig zu entzunden; 
da hier zur Beforderung der Gase noch ein Dampf- 
strahlgeblase zur Anwendung gebracht ist, so werden 
ersichtlich die Bedingungen fiir die Vemichtung der 
Fullgase durch Yerbrennung, die natiirlich hier nur 
auf einer selbstunterhaltenden Verbrennung be- 
ruhen konnten, entschieden noch weiter verschlech- 
tert. Die Unbequemlichkeit einer derartigen je
weiligen Ziindung der in die freie Atmosphare aus
stromenden Fullgase fiihrt natiirlich regelmaBig

‘) Vgl. Sr.'3ttS- T'r- S o m m o r :  Beitrage zur Er- 
hohung der Ammoniakausbeute bei der Destillation der 
Steinkohle. St. u. E. 1919, 20 Marz, S. 295.
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Abbildung 1. Fiillgasverniohtung („abating Bmoke“ ) 
nach brit. Patent. 3110/1880.

zur Unterlassung, wiihrend der Gedanke, eine 
dauemde Ziindgelegenheit, etwa ahnlich wie bei 
den Itleinstellbremiern unseres Gasgluhlichtes vor- 
zusehen, insofern auf Schwierigkeiten stoBt, ais aus 
denselben Griinden, die das Nichtbrennen der Fiill- 
gase bewirken, ein Ersticken dieser Ziindflamme 
zu befurehten ware.

Die zweite Art der Yerbrenmuig ist die in ge- 
sehlossenen Raumcn, wo auch ein zu reiches Ge- 
menge nicht verbrennen kann, weil der notige 
Sauerstoff fehlt. Die diesbeziiglichen Bedingungen 
ahneln den Verhaltnissen bei der Rauchverbrennung 
zwecks Erzielung rauchloser Feuerungen1), nur ist 
die Losung der gleichen Aufgabe fiir die Fiillgas- 
verbrennung entschieden schwieriger. Man erkennt 
dabei auch, daB die Verbrennungsbedin- 
gungen fiir die Fullgase beim Ausstromen 
in die freie Atmosphare inuner noch die 
besten sind, insofern ais sich die jeweilig 
erforderliche brennbare Gas-Luftmischung 
hier inuner selbsttatig herstellt; man 
braucht dann nur auf moglichste Verhin- 
derung yorherigen Luftzutritts zu sehen.
Mit der Notwendigkeit, zur Verbrennung 
in geschlossenen Raumen die Verbrennungs- 
luft bewuBt in dem notigen Verhaltnis 
zuzumischen, kommt angesickts der vol- 
ligen Unubersehbarkeit die Schwierigkeit 
hinein; so kennt man weder die in der 
Zeiteinheit crzeugte Fiillgasmenge, noch

bracht werden. Wie ich schon damals ausgefuhrt 
habe, ist diese Art und Weise der Verbremmng dann 
praktisch von Brunck aufgegriffen worden. Werni 
auch in Gestalt der brennenden Heizgase bzw. der 
hier geniigend hocherhitzten Wandteile eine stete 
Zimdgelegenheit vorhanden ist, so muB doch darauf 
hingewiesen werden, daB dureh Zumischung der 
Fullgase zu dem fiir sich in bezug auf die Mengen- 
und ■ Zugverhaltnisse genau eingeregelten Heizgas- 
Luftgemisch nicht etwa die erforderlichen Ver- 
brennungsbedingungen fiir das Fiillgas geschaffen 
werden, sondem im Gegenteil die Brennbarkeits- 
bedingungen fiir das Heizgas selbst verschlechtert 
werden. Es ist iiberaus bezeichnend, daB sich an den 
Einleitungsstellen der Fullgase schwarze Stellen im

ihre jeweilige N atur, besonders inwieweit nicht 
bereits eine Luftzumischung erfolgt ist2).

So ist schon in der britischen Patentschrift 
3110/1880 — von der in Ergiinzung des kurzeń ge- 
schichtliehen Ruckblicks in meinem friiheren Auf- 
satz hier noch die Zeichnung gebracht sei (Abb. 1) — 
fiir einen Bienenkorbofen vorgeschlagen worden, 
die Fullgase gesondert dureh einen gemauerten 
Kanał a zu einem Schomstein zu fiihren und bei 
oder vor ihrem E intritt in diesen geniigend Luft 
Mnzuzulasśeń; um eine moglichst vollkommene 
Verbrennung herbeizufuhren. AuBer dem Einwand, 
daB auch hier nicht die Verbrennungsbedingungen 
in Gestalt der erforderlichen Mischung zwischen Gas 
und Sauerstoff vorliegen, ist hier nichts von einer 
fiir die Einleitung der Verbrennung unerlaBlichen 
Ziindgelegenheit erwahnt; wenn auch dureh den 
gemauerten und warmen Kanał die Eigenwarme der 
Gase erhalten wird, so geniigt dies aber ersichtlich 
bei weitem nicht, um beim Zutritt von Sauerstoff 
eine Entziindung herbeizufuhren.

Nach der bereits in meinem friiheren Aufsatz 
genannten britischen Patentschrift 514/1856 sollen 
die Gase dureh einen in der Ofendecke ausgesparten 
Kanał in die Heizziige geleitet und dort zusammen 
mit dem eigentlichen Heizgas zur Verbrennung ge-

1jf Vgl. Dr.-Ing. K o h le r : „Flammenloso Ober- 
flachenverbrennung.“  Tcohnischo Mitteilunsęen 1913, 
S. 937.

!) Meiner Ansioht naoh in diesen Punktcn unzu- 
treffend S o h ro d e r , „Die Absaugung der Fullgase im 
Kokereibetriebe* Gluokauf 1917, S. 290.

Ofen zeigten, womit dargetan ist, daB das Einleiten' 
der Fullgase nicht etwa eine Heizung bedingt, son
dem im Gegenteil insgesamt eiiie Kuhlung soleher 
auf entsprechend hoher Temperatur befindlichen: 
Riiume dąrstellt.

Die Ziindung bei der eben beschriebenen Ein- 
richtung laBt sich m it der gleichen MaBnahme bei 
der Kesselbeheizung mit Gas vergleichen, wo man 
ebenfalls eine stete Ziindgelegenheit vorsieht, und; 
zwar entweder in Gestalt eines besonderen Hilfs- 
feuers oder in Gestalt eines im Brennraum auf- 
gebauten Gitterwerks aus feuerfesten Steinen, an 
denen sich das Gas jeweilig wieder entziinden kann, 
falls es dureh irgendeinen Zufall fiir eine kurze Zeit 
ausgeblieben oder sonst erloschen sein sollte1).

Von Collin wurde yorgeschlagen, die Fullgase 
in einen in der Ofendecke ausgesparten, dureh die 
ausstrahlende Ofenwiinne dauemd in Glut gehal- 
tenen Verbrennimgskanal einzuleiten, um sie dort 
zur sofortigen Verbrennung zu bringen. Es ist un- 
verkennbar, daB dieser Kanał nur dann eine Wirkung 
haben konnte, wenn er ais stete Ziindgelegenheit 
wirkt, also dauemd uber der Zundtemperatur 
erhalten wird. Selbst wenn man die von Collin 
nicht erwahnte zusatzliche Einfiihrung der notigen 
Verbrennungsluft voraussetzt, so ergibt sich, daB 
auch auf diese Weise zunachst eine sich selbst unter- 
haltende Verbrennung nicht zu erzielen sein wiirde, 
da es unvermeidlich in der Natur des Koksofen- 
betriebes liegt, daB einmal Fiillgase m it schon zu

*) Ygl. Dr.-Ing. K o h le r  a. a. O.
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starkera Luftgclialt entstehen, wahrend aul der 
anderen Seite durch den sich machtig entwickelnden 
Wasserdampf eine Verdiinnung bewirkt wird.

Wenn auch eine solche selbstunterhaltende Ver- 
brennung aus diesen Griinden nicht moglich er- 
scheint, so wiirde es immerhin nach dem oben Ge- 
sagten denkbar sein, dio Gase zur Oxydation z u 
bringen, indem man die Gas-Luftmischung durch 
den dauemd iiber der Zundtemperatur erliitzten 
Kanał streichen laBt, womit sich fur jedes Gasteil- 
chen die Gelęgenlieit bieten kónnte, sich bei der er- 
forderliehen Temperatur mit Sauerstoii zu vereinigen, 
sobald es bei der Durcheinanderwirbelung mit 
einem solchen in Beriihrung gelangt. Da nun, wie 
oberi angedeutet, aber das Durchleiten der Full
gase durch einen derartigen Kanał nicht nur keine 
Heizung, sondcrn im Gegenteil eine Abkiihlung be- 
ziiglich dieses auf der notigen Temperatur zu cr- 
haltenden Raumes bedeutet, so miiBten weit iiber 
der Zundtemperatur liegende Temperaturen inne- 
gehalten werden. Wie wohl eine ahnliche Ueber- 
legungerkennenlaBt, ist dies aberfiir einen derartigen 
in der Ofendecke ausgesparten Kanał unmoglich, 
wie es der Firma Collin auch nicht im entfemtesten 
gelungen ist, derartige Temperaturen innezuhalten1).

Diese Tatsache erfahrt ihre Bestatigung durch 
die mit den Verbrennungskaminen nach Reckling 
bzw. nach Feldmuller angestellten Yersuche (vgl. 
wieder meinen obengenannten Aufsatz): Hier hat
man versucht, die Fullgase dadurch zur Yerbrennung 
zu bringen, daB man sie durch einen entweder je- 
weilig vorher oder auch noch wahrend der Ver- 
brennung auf bzw. iiber die Ziindtemperatur ge- 
lieizten Kamin geleitet hat; die Feldmiillersche Ein- 
richtung muB dabei jedenfalls ais die am voll- 
kommensten ausgebildete Verbrennungsvorrichtung 
bezeichnet werden. Wahrend Collin gewissermaBen

')  Vgl. Dr.-Ing. S o m m er a. a. O., S. 266.

den sonst in der gleichen Weise angeordneten und 
betriebenen Fiillgaskanal nach der britischen Patent- 
schrift 3110/1880 durch die ausstrahlende Ofenwarme 
auf die Zundtemperatur erhitzen will, wird bei 
Feldmuller das feuerfeste Futter des Kamines, in 
den die Gase nach dieser alteren Einrichtung schlieB- 
lich treten sollen, durch eine eigene Beheizung auf 
die notige Temperatur gebracht. Bei diesen Ein- 
richtungen von Reckling und Feldmiiller zeigt sich, 
daB sich die hierzu erforderliclien Temperaturen 
m it der notigen Sicherheit iiberhaupt nicht oder nur 
in ganz unwirtschaftlicher Weise erzielen lassen, 
weil zur Verbrennung der Fullgase noch ein nicht 
unbetrachtlicher Wilrmeaufwand notig ist, eigent- 
lich ein Widerspruch in sich! Die bei Reckling auBer- 
dem vorgesehene Ziindflanune laBt auch-dabei er- 
kennen, daB man der Gliihzundung allein nicht recht 
getraut hat, gegen ihre Anwendung erliebt sich das 
sclion erwahnte Bedenken der gelegentlichen Er- 
stickung.

Meiner Ansicht nach scheitert also die Losung 
der Aufgabe, Fullgase durch Verbrennen unschadlich 
zu machen, in erster Linie darań, daB sich die er- 
forderliche Gas-Luftmischung nicht planmiiBig her- 
beifiihren laBt, imd zwar schon beim Ausstrijmen 
in die freie Atmosphiire, noch viel weniger aber 
beim Verbrennen in geschlossenen Raumen, weil 
die Mogliclikeiten der auBeren Beeinflussung nicht 
bestehen,-wie dies etwa bei der Koksofenbeheizung 
selbst der Fali ist. An zweiter Stelle ist auch bisher 
eine verlaBliclie Zundeinriclitung nicht geschaffen 
worden und wohl auch praktisch iiberhaupt nicht 
ausfiihrbar: Die Ziindung m it offener Flamme gibt 
keine geniigende Gewahr, wahrend die hier wohl 
allein in Frage kommende Gliihzundung zu ihrer 
Erzielung einen unwirtschaftlichen Wiirmeaufwand 
benotigt; die iibrigen Zundungsarten, wie etwa die 
mittels Platinmohrpillen und die elektrische Funken- 
ziindung, scheiden aber praktisch yollstandig aus

Umschau.
Die Fortschritte der Pyrometrie.

Seit dom Bericht iiber den Stand der Pyrometrie1) 
sind zwar nur wenige Neuerungen von Bedeutung ent- 
standen; man beobachtet aber vielfach ein gesteigertes 
Intercsse fur die Pyrometrie im Inlande sowohl ais auch 
ganz bosonders im Auslande, und gerade letzteres sollte 
der einheimischen Industrie ein Anspom sein, sich nicht 
von ausliindiscłien Fabrikantcn, die den W ert der MeC- 
gerate fiir einon rationellen Betrieb und die Verfeinerung 
der Arbeitsmethoden orkannt haben, uberholcn zu lassen.

Dor Berichterstatter hat erst nachtraglich Kenntnis 
bekommon von oiner im November 1917 in London statt- 
gehabton Sitzung der Faraday-Gesellschaft, fiir welche 
das Thema „Pyrom oter und Pyrometrie“ lautete2). Zwolf 
Vortriigo ivurden in dieser Sitzung von Mitarbeitern von 
technischen Laboratorien und yon Vertretern von Pyro- 
meterfirmen aus England und Nordamerika gehalten.

x) St. u. E. 1918, 7. Nov., S. 1033/8; 14. Nov.,
S. 1057/62; 21. Nov„ S. 1080/6.

s) Engineering 1917, 9. Nov., S. 497/500.

E. F. N o r th ru p  aus Trenton, N. J ., spraeh iiber die 
Erzougung hoher Temperaturen und ihre Messung. Das 
von ihm rorgefiihrte neue ,,jSTorthrup-Pyrovolter“ ist 
eine Kompensationsschaltung iihnlich der friiher be- 
schriebenen von Lindeck1). Ais zweito Neuheit zeigte 
Northrup ein Zinn-Pyrometcr, das auf der Warmeaus- 
dehnung von gesclimolzenem Zinn beruht. Das Zinn 
befindet sich in einem GefiiB von feinkornigem Graphit, 
an das sich eine ICapillarc aus Graphit anschliefit. Der 
Stand des geschmolzenen Zinns ii) der Kapillare wird 
durch einen in diese eingcfuhrten Nickeldraht ermittelt. 
D as Instrum ent soli bis zu 16S0 0 brauchbar sein.

Ein weiterer Vortrag befaBt sich eingehend m it dem 
Eingraben der kalten Lotstelle von Thermoelementen in 
die Erde2), um sio auf mogliehst gleichmiiBig niedrigor 
Tem peratur zu lialten. Die Sehwankungen. der Tempe
ratur wahrend der Dauer eines ganzen Jahres betragen nicht 
m ehr ais 2 °, wenn die kalte Lotstelle 3 m tief unter dem 
Kellerboden eines maBig groBen Gebaudes vergraben

1) St. u. E. 1918, 7. N or., S. 1034.
2) Vgl St, u. E. 1918, 7. Nov., S. 1035.
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wird. In  mohreren groBen englischen Betriobcn hat sich 
dieses Verfahren gut bewahrt.

R. P. B row n ais Vertroter der Brown Instrum ent 
Company in Philadolphia bosprach in oinem Vortrag 
„Automatischo Uoberwachung und Messung hoher Tem
peraturen'1: die Instrumento seiner Pirma, darunter ein 
iihnliches Instrum ent wie das oben erwahnte Nortlirup- 
Pyrovolter. Die automatisehe Uoberwachung der Tem- 
peraturen erfolgt mittels eines Temperatursehreibcrs, der 
m it zwei elektrischen K ontakten versohen ist, derart, 
daB z. B. boi einem clektrischcn Ofen die Tempera
tu r nicht unter 1300 0 sinken und nicht iiber 10000 
ansteigen konrito. Dio Verwendung von Signalpyro- 
motęrn is t in den Ofenanlagen Nordamorikas sehr ver- 
breitefc. Ueber den Oefen werden je drei Dampen aus 
gefiirbtem Glas angebracht, rot, weiB und grttn, und 
je nachdoin eine der Lampen leuehtet, wird dadurch an- 
gezeigt, daB dio Temperatur des Ofens zu niedrig, richtig 
oder zu hoch ist. Die Ofentempcraturen werden daboi 
ron  einer zentralen Pyrometeranlage aus uberwacht. In  
der auf diesen Vortrag folgenden Bcsprechung wurde 
erwiihnt, daB es sehr gu t moglich sei, m it Hilfe einer 
automatischon Regulierung dio Tomperatur oines HeiB- 
luftgebliiscs gloichmiiBig auf 700 ° zu orhalten, ohne daB 
die Abweichung mehr ais 10 0 betriigo.

Eino Reihe von weiteren Yortragcn bezog sich auf 
dio Temperaturmessungen beim Hiirten und Giefien des 
Stahles. J. O. A rn o ld  berichtote iiber Tem peratur
messungen in einem etwa 13000 beiBen Hartebacl fiir 
Schnelldrehstahl, die er m it fiinf verschiedenen MeB- 
instrumenten an der, Uniyersitiit yon Sheffield hatte 
anstellen lassen. Die fiinf Instrumento, teils Wiirme- 
atrahlungspyromoter, teils Thermoelemente aus Nickel- 
chrom, teils optisohe Pyrometer, stimmten gut iiborein, 
was darauf zuriiekzufuhren war, daB die Messungen m it 
dem optischen Pyrometer unter den gleichen Bedingungen 
wie bei einem schwarzen K orper ausgefiihrt wurden.

Nicht das gleiche trifft, wie weiter beriehtet wurde, 
fiir Messungen beim GieBen des Stahles 7.u. Da beim Aus- 
flieBen des Stahles aus dem Schmelzofen keino voll- 
kommen schwarze Strahlung stattfindet, so werden die 
Messungen m it optischen Pyrom eteni yon dom Strahlungs- 
TOrmogen der beobachteten Korper abhiingig. Daher 
besitzt dio Schlacke soheinbar eine hohere Temperatur 
ais der gleiehzeitig m it ihr ausflieBcnde Stahl. Das 
Strahlungsyermogen der Schlacke betriigt namlich 0,50, 
das des Stahles aber wahrscheinlich nur 0,40. Ebenso 
kann ein neuer Ziegel in einer altcn Ofenwand eino von 
teiner Umgobung-scheinbar um 20° abweichende Tempe
ratur zeigen. Einer . der Vortragonden berichtote, daB 
er mittels eines optischen Pyrometers bei dor Beobaehtung 
des in eine Schaufel ausląufonden Stahles 1400 bis 1410 0 
gemessen habe, m it einem Thernioelement in der Schaufel 
aber 1600 bis 1625 °. Eine StalUmasse habe im Innem  
des Ofens eine 60 oder 100 0 hohere Temperatur gezeigt 
ais beim Auslaufen. Dies ist darauf zuriiekzufuhren, 
daB sie im Ofen nahezu unter den Bedingungen der 
•chwarzen Korperstrahlung beobachtet wurde, auBerhalb 
des Ofens aber nicht.

Trotz dieser Schwierigkeiten, absolut* Temperatur
messungen m it optischen Pyromotern in zuyerliissiger 
Weise auszufiihren, wurde dennoeh ron  fast allen Seiten 
die Anwendung dieser MeBinstrumente beim GieBen des 
Stahles ais yortcilhaft empfohlen. Es wurdo fiir not- 
wendig erkliirt, fiir jede besondere GieBmethode irgend- 
einer Art von Stalli eine Normaltemperatur festzulegen, 
bei der der Stahl aus dem Ofen ausflieBen soli. Hicrbei 
*oll man Abweichungen voń dor nomialen Temperatur 
wm mehr ais —f— 1 0 0 wenigstens boi Spezialstiihlcn ver- 
meiden. Dies is t moglich, da geschickte Beobachter Ab- 
lesungen machen konnen, die bis auf 4 ; 2 °odermindestens 
~(~ 5 ° iibereinstimmen. Bei der Ausfiihrung der Messung 
soli sieh der Beobachter auf die Wind_seite yon dem 
ausflieBenden Strahl stellen, um den Rauch zu ver- 
meiden. E r soli sich dort in etwa 4 m Entfernung yon
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dem Strahl aufstellen und ihn stets unter dem gleichen 
Winkel beobachten. Einer der Vortragenden, der 10000 
bis 12 000 Messungen lyiihrend eines Jahres an H aram- 
ofen in den Parkhead-Stahlwerken zu Glasgow aus- 
gefuhrt hatte, gab an, daB es m it ITilfo der Temperatur- 
beobaćhtungen. moglich gewesen sei, die Ofentemperatur 
dauernd -zwischen 1630 bis 1650° zu halten und daB 
dies von grofiem Yorteil fiir die Lebcnsdauer der Oefen 
gewesen sei.

Den letzten Teil der Sitzung fiillten Yortriige iiber 
Thermoelemente aus Unedehr.etallen und ausTonmaterial 
aus, die aber nichts wescntlich' Neucs boten.

Nach dem Tiitigkeitsbericht der Physikalisch-Tcch- 
nischen Reichsanstalt fiir das Jah r 1917') hat sich dio 
Verwendbarkeit von Platin-Widerstandsthennomctern, 
bei denen der Platindralit auf Ilartporzellan aufgewickelt 
wird, bis zu 1000° orgeben; Man yersprieht sich von 
ihnen da Vortcile, wo dio Mittelwerto der Tomperatur in 
groBen Raumen gemessen werden sollen, wiihrend dio 
Thermoelemente nur dio lokale Temperatur ihrer Lotstelle 
anziłigen.

Dio General Electric Company zu Schenectady, N. Y,, 
baut zur Tomperaturmessung von Transformatoren wah- 
rend des Betriobes2), um eino Beschadigung durch Ueber- 
hitzung zu verliindern, und um sie dauernd bis zu der 
Hochstgrenzo ihrer Belastungsfiihigkeit auszunutzen und 
m it dem Kiihlwassor zu sparen, in dio Transformator- 
windungen Widorstandsthermometcr besonderer Bauart 
ein. Durch zweckmaBigo MaBnahmen wird von dem 
MeBinatrument die Hochspannung ferngehalten, wobei 
bomerkenswert ist, daB bei dieser Einrichtung Wechsel- 
strom zur Anwendung gelangt, wiihrend bisher stets 
Gleichstrom zur Betatigung von elektrischen Tempe- 
raturmeBgeriitcn benutzt worden ist.

Ais neucs Thernioelement wurdo von R. W. W ood- 
w a rd  und R . T. H a r r is o n  das Paar Chromnickelkon- 
stantan empfohlen2). Dieses Element soli sich ohne 
Porzellanisolierung, nur durch einen Ueberzug von Kaolin 
und Wasserglas geschiitzt, bei Temperaturen von 1000 0 
in oxydierender Atmospliare ais haltbar und yon hin- 
reichend unyerandcrlichen Angaben erwiesen haben. 
Seine Thermokraft steigt nahezu gleichnuiBig m it der 
Tem peratur an. Sio betriigt bei 10000 63,8 mV, ist also 
nicht unbetriichtlich hoher ais bei den bisher in der Praxis 
gebrauehliclien Thermoelementen.

Um. Warmeschulzanlagen durch Messung ihrer 
Oberflachentemperatur zu priifen, dereń Kcnntnis oft 
wichtig ist, um etwaigo Wiirmoyerlusto zu beurteilen, hat 
sich K . H e n c k y  des Thermoeleinentes in besonderer 
Anwendung bedient4), und eine Einrichtung iihnlicher 
A rt hat yan Rinsuni angegeben6).

Ein neues Instrum ent zur Messung von sehr hohen 
Temperaturen ist das Strahlungspyrometer von F. H i rsc  fa
son8). Dieses TempcraturmeBgerat ist naeli A rt eines 
Bolometers ausgefuhrt. Es beruht also auf der unter dem 
EinfluB der Temperatur erfolgenden clektrischcn Wider- 
standsiinderung von Metallen, die m it Hilfe einer \Vheat- 
stoneschen Briicke gemessen wird. Je  zwei diametral 

-gogenuberliegendo Zwoigo dor Briicke sind getrennt an 
der Riickwand eines doppelten Rohres untergebracht, 
von denen das eine offen und das andere vom geschlossen 
ist. Richtot man dieses Doppelrohr auf den heiBen 
Korper, dessen Temperatur gemessen werden soli, so 
werden zwei der Bruckenzwcige durch die yon dcm 
Korper ausgehenden Strahlen erw arn t, die beiden andern

]) Zeitsehrift fiir Instrumentenkunde 1918, Bd. 38, 
S. 94.

2) General Źlectric Roview 19 18 , Bd. 21, S. 396.
s) Zeitsehrift fiir ahgewandte Chemie 1918, 19. Juli, 

S. 233.
4) Gesundheits-Ingcnieur 1918, 9. Miirz S. 89/100.
')  Z. d. V. d, I. 1918, 7. Sept., S. 601/5; 21. Sept.,

S. 039/41.
•) Z. d. V. d. I. 1918,"17. Aug., S. 552/4.
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abar nicht;, und dio W idsretandsindarung dar baidan 
■ erwiwaton BriiokenzW3ige bildat dana ein Mali fiir die 
Taaipsratur daś sbrahljmdan Korpar3.

In  Abb. 1 isfc d is  Doppslrohr vor dar Schauoffnung 
oinss OfiiM angabraoht, a n  die Tamparatur in dsssan 
Im nrn  zu baśbi.nmsn. Von dsra Gahiusa an dam hintaron 
E n la  dss Doppalrohros fiihran zwsi Lsitungęn von dan 
d irin  unbsrgobrachban Briiokenzwsigon zu dam Doppal- 
akku nu lator,: .dsr d»n ;far die M3S3un-' nobigen Sbrom 
liofart, sowie zu dsm Anzsigeinsbrument, von dom die 
X j nparatur un nittalbar. abgolesan wardan kann. Das 
Ansiigainstrument isb . tn i t: oinar Vorriclifcun^ yersahan, 
duroh walchj ssina E npfindlichkeit d sr Spannung das 
AkkuriulitorS anjepaSb wardan kanń, so daB ein EinfluB, 
wólehsr durch die A bm hne d 3r Spannung dss Akkumu- 
lattars auf dis A a^abjn dss Instrumontaa adjgoubt wordon 
konnfca, au3>eachaltot wird.

i'i Das Pyronatar iiófarb richtige Angaban, die unab- 
h-injig sind Von samom Ab3tando von dam zu messandan 
G3gon3band3, waun d sr Kijrpar eińo gowisse, durch die

Entfornung . des Py- 
romotors bastimmto . 
MińdostgroBa bssitzt. 
Um den fur irgend- 
oinen A bstand'erfor- 
dorlichcn Mindest- 
durchraesser tdcs zu 
mossondon Gegcn- 
standes mossen zu 
konnoii, wird dem 
Apparato ein oin- 
fachos Bsobachtungs- 
rohr beigefugt, das, 
an Stello des Pyro- 
metera gobracht, boi 
oinem Durchblick er- 

. kennen laBt, ob das 
Gesiohtsfold von der 
zu messenden Flacho 
voll ausgefullt und so 
den Bedingungen fiir 
eine richtige Messung 
geniigt wird.

Das Instrum ont laBt sich fiir bcliobig hoho Tempo- 
raturcn oinrichton, wenn man auf seine Oeffnung eine 
ontsprechend kleine Blendo sotzt. Es w irdm iteinergroBen 
Blendo fiir Temperaturen von 500 bis 14000 und m it 
einer kleincn Blendo fiir Tompcraturen von 800 bis 1800 0 
geliofort. Fiir Messungen bis 1400 “ muB der Durch- 
messcr des zu mossenden Gegenstandes den zohntcn Teil 
dos Abstandes von d9m Pyromotor botragon, fiir Messungen 
m it dor kleincn Blendo bis 1800° braucht or nur ein- 
Zwólftol daasalben auszumachan. Bei Banutzung feineror 
Galranomotor kann der Abatand auf das Zwanzigfacho 
des Objaktdurckmossers gesteigort worden. Die Ein- 
stellun;en d=s Inatru.nontes orfolgen in wonigen Sekunden.

Das Instrum ont kann m it einer Schreibvorrichtung 
vcrbundan wardan, walcha die Teinporaturen fortlaufend 
aufzoichnet. Auch konnan inehrero solcher In 3trumento 
an oinen einzfijon Temparaturschreiber, angeschlossen 
wordon, wie dies bei Thermoelomenten geschioht.

SchlieBlich ist noch zu barichten iiber zwoi Ver- 
offontliohungen des Buroau of Standards zu Washington1), 
dio sich auf dio Biohung von Thormoelemchten aus Edel- 
und Unadełtnetallen baziehan. Sachlich bieten dioso 
Ybroffentliehungen nichts Neues. Sio gebsn" aber: tae- 
merkonswerto Aufsohliisse uber das wolto. Verwondungs- 
gobiot, walchos. dio Pyromoter in dan Fabrikbetrioben 
Nordamorikas gefundon habon. Nach den Barichten 
d e s . Eichatntes-bonutzen dort viele technischo Bptriebo 
so au3godohnte Pyrometorcinrichtungen, daB es oft 
wiinschonswert isb, dio gosamto Ueborwachung nnd dio

1) Met. Chem. Eng. 1918, 1. April, S. 343/8; 15. April, 
S. 403/9. - ■■'i -

Abbildaug; 1. StrAhlungapyrometer 
yoh":’. Hirsohson.;

Untorhaltung- dieser Einrichtungen in die Hande oines 
teolinisoh gobildeton Baamten zu legen. Die Aufgabo dieses 
Ingonieurs und seiner Assistonten besteht darin, dio 
Instrum ento zu oiohen, dio Gonauigkoit und Unverandor- 
liohkoit dar Pyromoter zu kontrollieren, kloine Ropara- 
turon auszufiihron, Thermoolemonte anzufertigen und 
naus; Apparato anzubringen, wenn dies erforderlioh ist. 
Es hat sich gezeigt, daB ein vollkommen arbeitendos 
System dor Tomperaturiiborwaohung den Botriebon 
bedeutando Su'nmen in jedom Jahro ersparen kann, so 
daB es vorteilhaft ist, oinen guton Teil dieses Betrages 
dafiir zu verwanden, um den Aufwand fiir dio Einstellung 
einor geeigneten Person und die Ausriistung eines modornon 
Laboratoriums davon zu bastreiton. Dor Pyrometor- 
Ingeniour hat m it dem Metallurgen uńd dem ,Chemikor 
zusanimon zu arbaiton', besonders wenn es sich um Ver- 
suchsarbaiton handalt, in denen neuo Gelcgenheitea 
gofundon wardan sollen, um den Wort und dio Gleich- 
miiBigkoit dar horgostellton Produkto zu orhohen und dio 
Erzeugungskoston zu vorringorn. Dr. A.  M a M ke .

Elektriscbe Rohelssnerzeugung in Britiseh-Colurabien.

Nach oinom kiirzlio voroffentlichton Berieht1) ha t 
Dr. A lfre d  S ta n s f io ld ,  Professor dor Metallurgio an 
dor Univorsitat zu Montroal, oino ausfiihrliche Arbeit- ver- 
fafjt, in der er die Frago der W irtsohaftlichkeit der olok- 
trisohen Koheisenerzeugung in -Britisch-Columbien unter- 
sucht. Laider steht diose eingehende Arboit nieht zur 
Yerfiigung, sondern nur der vorgenannto Berioht.

Stansfields SohluBfolgerungen bosagen, daB Britisch- 
Columbien oinen geniigendon Yorrat an Erzen besitzt, 
dio sich fiir dio Reduktion im Elektroofon eignon wiirden, 
daB das Land auch die orforderlichon Zusohlagstoffe auf- 
woist, daB abor der hautigo Preis dos olektrischen Stromes 
fiir eine wirtschaftlioho Rohoisenhorstellung im Elektro- 
ofen zu lioch ist. In  Anbetracht dieses hohen Strom- 
preisosliat Stansfield, sagt der Baricht weitor, sain Augon- 
mork einem neuen Vcrfahren, Eison im olektrischen Ofen 
zu erzeugen, gowidmet. Dieser ProzeB soli darin bostehen, 
daB gekorntes Erz, gemischt m it Kohle, in einem be- 
sonderon Ofon erhitzt und dadurch roduziert wird. Dor 
ontstohondo metallischo Sand wird in emern elektrischon 
Ofen geschmolzon. Das Verfahren befindet sich noch 
im Versuchszustando. An Hand dieser diirftigon Angabon 
is t ein Urtoil dariibar varfriiht; os miissan hiorzu woitoro 
Mittoilangen abgowartot wordon.

Dio Frage, sagt Stansfield, ob der olektrischo Hoch- 
ofonbotrieb wirtschaftlich is t oder nicht, hiingtim  wesent- 

lichon Tom Preis und vom Gehalt der Erzo, von den 
eloktrischen Verhiiltnissen, d. h. von der A rt und Menge 
des zu r Verfugung stohendon Stromos und dessen Preis, 
von der A rt und dem Preis das Brennstoffes, den Arbeits- 
lohnon, den ortLichen Verhaltnisson und dem M arkt ab. 
Die Eisencrae von Britisch-Columbien sind in dor H aupt- 
sacho Magnotite, die im gewohnlichen Hoohofon nicht 
gut oder doch nur zusammen m it andoron Erzen zn. 
verwonden sind. Dagegen sind, sagt ' Stansfield, dio 
Magnotito fiir dio Yorhiittung im Elektroofon geeignot. 
Diasar Ansicht ist, jedonfalls sowait die bisher bekannten 
Vcrfaliren in Batracht kommon, insbesondero ‘ hinsicht- 
lich dor eloktrischen Eigonschafton, nicht ohne woitores 
zuzustimmen.

Dio z u r  Y o rfiig u n g  s te h o n d o n  E rz e  haben 
zum gro Bon Teil oinen Eisengehalt von 50 bis 55% , 
sind praktisch phosphor-, kupfer- und titanfroi, der 
Schwefelgohalt wird allem Anschein, nach 0 ,1 %  nicht 
iibersteigen, Stansfield glaubt, daB jiihrlich etwa 50 000 t  
von diesam Erz an eine fur dio Verhiittung in Frage 
kommende Stello geliefert- werdon konnten, und zwar 
unter dan hautigon Verhąltnissan zu einom Preise von
4,4 S jo t , welohar Betrag sich folgondormaBon zusarnmen- 
sotzt: .

ł ) Tho Iron and Coal-Trados Reviow 1919, 7. Marz,
S. 287. - * ..............
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Forderung........................ ...  1,65 bis 2,20 S /t
Aufladen . . . . . . . .  0,17 „ 0,28 „
Fracht (auf Wasser) . . . 1,10 „  1,65 „
Abloden.................................. 0,28
A b g a b e n .......................0,55

Dio Erzkosten zur Erzeugung von 1 t  Roheisen wiirdon 
sieli domnach auf etwa 8 S bolaufen. Stansfield glaubt 
dio Schmolzkosten, dio gegoniiber denjenigcn in Schwcden 
ętwas hoch sein wiirdon, dureh magnotischo Aufborcitung 
vorringcrn zu konnen.

Hinsiohtlioh der e lo k tr isc h o n  E n e rg ie  sagt Stans
field, daB Britisch-Columbien bedeutendo Wasserkriifto, 
dio sich zur Erzeugung oloktrischen Stromes eignen, 
besitzt. E r glaubt, daB m it Hilfo diosor Wasserkriifto 
oine eloktrische Energie zum Proiso von 10$ jo PS-Jahr 
erzeugt worden konno. Sofem es golingt, geeigneto 
Enorgiemengen zu biesom Proiso zur Verfiigung zu stellen, 
wird, naeh Stansfield, dio eloktrische Erzeugung von 
Roheisen in Britisch-Columbien wirtsohaftlioh durchzu- 
fiihren soin. E r sehiitzt don Stromverbraueh jo t  erzeugten 
Roheisens auf 0,4 bis 0,5 PS-Jahr, so daB dor Strompreis 
jo t  Eisen 4 bis 5 $ botragon wiirdo.

Stansfield liatte auch den Bezug eloktrischer Ueber- 
schuBcnergio von dor Britisli Columbia Electric Railway 
Comp. ins Augo gefaBt, fiir die friiher der Preis 15 S jo 
PS-Jahr betragen solltć. Spiitorhin wurdo diosor Botrag 
auf 27, 80 $ erhólit, so daB dio Stromkoston je t  Eisen . 
sich auf 11 bis 14 § belaufen wiirden. Mit einom der- 
artigen Strompreis glaubt Stansfield nicht mehr wirt- 
schaftlich Elektroeisen liorstollen zu konnen.

Stansfield sehiitzt den H o lz k o h le n v e rb ra u e h  jo t  
erzeugten Roheisens auf 360 bis 450 kg. Die Kuston- 
gebieto von Britisoh-Columbieii umfassen umfangreiche 
Waldungen, die eine geeigneto Holzkohle lieforn wiirdon. 
Mit Hilfe einer noch zu errichtondon Vorkohlungsanlago 
glaubt or don Preis von 1 t  Holzkolilo zu 6,6 bis 8,8 $ 
annehmon zu diirfen.

Die A rb o its ló h n o  bolaufen sich nach Ansicht Stańs- 
fields im Durchschnitt auf 4 bis 5 $ jo t  orzeugten Eisons.

Der Verbrauch an Roheisen betrilgt augenblicklich 
in Britisch-Columbien tiiglich etwa 10  t ;  os ist anzunohmon, 
daB er bei mLiBigeren Preisen auf 20 bis 30 t, auf jahr- 
lieh also etwa 10  000 t  steigen wiirde. Da die Erzeugung 
einer derartig geringen Mengo nieht wirtsohaftlioh ware, 
wiirde, sofern die Stromverhaltnisse die Errichtung oinor 
Anlago gestatten, eino solcho von etwa 50 t/Tag gobaut 
werden, und zwar zur Horstellung von etwa 25 t  GuB- 
eison und etwa 25 t  Stahloison jo 24 st.

Pur eino fiir Daucrbetrieb bostimmto Anlagc wiirdo 
sich nach der Ansicht Stansf ields der schwedischo Elektro- 
stahlofen am besteh eignen, da er wirtschaftlicher arbeitot 
ais allo bisher ausprobierten Oefen und er der einzigo 
Ofen ist, der bisher im GroBbofcriebe Roheisen erzeugt 
hat. Fiir binen zeitwoison Betrieb hii.lt er dagegen don 
gewohnlichen offenen Schachtofon fiir goeignetor, da dieser 
geringere Anlagekosten bodingt und forner walirend der 
Zeit, in der or kein Eisen erzeugt, fiir andere Zwecko 
gebraucht werden kann. SohlieBlicli vonveist Stansfiold 
noch auf das Yerfahrcn von Trood and Darrah, iibor

das bisher noch keine cndgiUtigen Angabon Yorliogon. 
Sofern dio Wahrseheinlichkeit besteht, daB dioses Ver- 
fahren don ubrigen iiberlogon ist, so ware es am zweck- 
maBigston, bis zur volligcn Duroharboitung desselbon 
einen gewohnlichen offenen Elektroschachtofen aufzu- 
stellen. Dioses Vcrfahren von Trood and Darrah, iiber 
das sich Stansfiold nicht niiher ausIiiBt, seheint sich mit 
dem eingangs orwiihnten, ebenfalls nicht niiher beschrie- 
bonen Vorfahren zu decken.

Im folgenden ist eine Kostenaufstellung jo t  er- 
zeusten Roheisens gegebon fiir eine Anlago von drei 
Elektrohoehofen (Bauart Elektrometall) von je 3000 KW 
fiir eine tajlicho Erzeugung von 80 t. Dio Anlagekosten 
sind zu 350 000 bis 400 000 $ angesetzt.

Eisbnerz boi 1820 kg /t Eisen. . . 8,00 $ /t Eison,
Elektr. Energie bei 0,45 P S -Jahr/t 

Eisen und oińom Strompreis von
15 S/PS-Jahr ............................

Holzkohle boi 360 k g /t Eisen, die t
zu 8,8 S .....................................

Eloktroden 6,8 k g /t Eisen, das kg
zu 17,6 c e n t s ....................

Reparaturen und Instandhaltung.
A rbeitslohno ................   4,50
V erw a ltu n g ..........................  2,00
6 %  Verzinsung und 10 %  Tilgung 2,60 
Abgabo an Elektrometall A. B .. . 0,50

6,75

3.20

1.20 
1,00

29,75 S /t Eisen.
Bei einom Stromverbraucli von 0,5 P S /Jah r je t  

orzeugten Eisons wiirde sich diosor W ert auf 30,50 S /t 
Eisen stellen. Unter Zugriindelegung des Friedenskurses 
wiirden sieh domnach nach dieser Schatzung dio Kostcn 
je t  erzeugten Eisens auf 125 bzw. 128 M  bolaufen.

li. Durrer.

Kalkbewirtschaftung.
Der empfindlicho Mangel an Baukalk h a t dio 

Roichsrogierung vcranlaBt, don D e u tsc h o n  K a lk b u n d , 
Berlin, m it der Kohlenzuweisung an die Kalkindustrie 
und dor Kalkverteilung an die Verbrauehor nach den 
Grundsiitzon der Ragiorung zu botrauon. Dureh diese 
MaBnahmo werden dio Kalklioforungen an die Eisen- 
und Stahlindustrio in keiner Woise geschmalert. ' Der 
dringendsto Bedarf an K.alk botriigt fiir dio Eisen- und 
Stahlindustrio nach amtlichen Ermittlungen monatlich 
70 000 t. Dio amtlichen Richtlinien tragen dem Rechnung, 
indom sio bestimmon, daB Baukalklieferungen erst vor- 
gonommen werden diirfon, nachdom dieser dringendsto 
Bedarf dor Eisen- und Stahlindustrio gedeckt ist. Die 
Bowirtsehaftung des Kalkes dureh don Deutschon K alk
bund ermoglicht diese Regelung und gibt der Regieruńg 
gleichzeitig Gewahr dafiir, daB eino verstiirkte Kohlen
zuweisung dem Baugeworbo und der Landwirtschaft zu- 
gute kommt. Ziel der Bewirtschaftung ist os, bei zunehnien- 

■der verstiirkter Kohlenzuweisung an die Kalkindustrie 
auch oin gostoigertes Kalkbedurfnis der Eisen- und Stahl- 
industrie zu befriedigen.

Aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institute.

Die Herbstversammlung des Iron and Steel In 
stitute fand ara 12. und 13. Soptomber 1918 in den 
Raumen der Institution of Civil Engineors linter dem 
Vorsitz Ton Eug no Sohnoidor s ta tt. Uober die zur 
Verlesung gekommenen Arbeiton wird im folgenden bo- 
riohtet:

')  Borioht uber die letzte Yersammlung vgl. St. u. E.
1918, 6. Sept., S. 830.

J. H o llin g s  (Brymbo) sprach iiber dio 
Anwendung der Rastdusen1).

Dio Rastdusen, bekannter unter dem Namen Not- 
formen, dio friiher lediglich ais Hilfo und vielfach 
ais R otter in der Not zur Anwendung kamen, jedenfalls 
aber nieht ais standigo Betriebseinrichtung der Oefen 
angeschen wurden, haben in den letzten Jahren groBere 
Bedeutung gewonnen, weil es m it ihrer Hilfe mehrfach

l ) The Iron and Coal Trades Review 1918, 20. Sept.,
S. 320/1; 27. Sept., S. 349.
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gelang, sohweres Hangen der Gichtcn erfolgreich zu be- 
kampfen. Wie J. Hollings ausfiihrt, sind dio Rastdusen 
nach Mitteilung von H. V o rn ey  von der Societe Indu- 
strielle Minćralo zu diesera Zweck zum orston Mało im 
Jahro 1907 in Frankreich verwendet wordon, indem man 
sio stiindig oder nach Bedarf mitblasen lieB. Im  Jahre 
1910 wurdo in Brymbo ein Ofen m it Rastdusen in Botrieb 
genommen, und ein paarM onate vorher hatte ein deutscher 
Hoohofenmann dom Vortragenden Zeichnungen eines 
m it Rastformen ausgerilsteten Hocliofens Yorgelcgt, der 
damals bereits oin Jah r im Feucr stand. W ahrend einer 
Reiso durch die Minettebczirke Deutschlands und Frank- 
reichs im Herbste 1910 fand Hollings boi mehreren Oefen 
Rastdiison im Betrieb, ebonso stellto er bis 1914 eine mcrk- 
liche Ausbreitung ihrer Verwendung im Minottebezirk und 
in Westfalen fest. Zuerst wurden sie jedenfalls ver- 
wepdet beim Erblasen von Thomasroheisen, besonders 
wenn es sich urn hochtonerdige Molier handelte, aber sie 
sollen houto auch bei Oefen zu findon sein, die in  erstor 
Linio Schwedeńerze yerarbeiton.

Ware es moglich, den Hochofen stiindig unter gleich- 
bleibenden Bedingungen zu betreiben, entsprachen die 
Betriebsyerhaltnisse Btots den beim Entwurf und B'au des 
Ofens zugrundo gelegten Verhaitnissen, namentlich in 
Bezug1 auf die Hohe der Erzeuguhg, Beschaffenheit des 
Mollers, Windmenge und W indtempcratur, so waren 
Rastdusen im normalen Betrieb mindestons iiberflussig, 
wenn nicht ausgesprochen sohadlich. Aber leidor muB 
sich der Hochofcnbetrieb stets wechselnden Vorhaltmssen 
anpassen. und dorartigen Verhaltnissen yerdanken auch 
dio Rastdusen ihr Dasein.

In  Brymbo kam m an zur Venvendung der Rastdusen 
im AnschluB an jahrelange bittere Erfahrungen, die k lar 
zeigten, daC bei den in Botracht kommenden Verhalt- 
nissen ein moglichst gleichmaBiger Ofengang dio Grund- 
bedingung fiir dio W irtsehaftlichkeit des Betriebes sei. 
D er in  Prago' stehende Ofen hatte  bei rd, 203 cbm Inhalt 
eine Hoho von 15 m uber Bodenstein und einen Gestell- 
durchmesser von 2,07 m , leistoto aber in den letzten 18 Mo- 
naten seiner Blasezeit uber 710 t  Thomaseisen in der 
Woche. Der Molier hatte ein Ausbrin^en von 38 % , die 
Durehsatzzcit betrug 8 Stunden. Lange Zoit hindurch 
war dor Ofen boi einer Wochenerzeugung von 550 t  
ohno eine Spur von Hiingen gegangen; ais die Erzeugung 
aber auf 700 t  getrieben wurdo, tr a t ein ganzlichor Um- 
schwung im Ofengang oin. Trotzdem man dem Molier 
in Bezug auf Gleichmiifiigkeit und peinlichste Verteilung 
die groCto Aufmerksamkeit schonkto, wollto das Hangen 
kein Endo nehmen. Man beschloB deshalb, es m it dem 
Einbau einer Reiho von Rastdusen zu versuchen, und 
stellto zuniichst, da man uber koinerlei Erfahrungen 
Yerfugto, boi einom andern Ofen Messungen an, um zu 
erm itteln, in wólchor Hoho sio zweckmaBig anzubringen 
seien.

Abb. 1 stollt das Profil des Ofens dar und A, B, C 
und D sind dio Stellen, an denen dio Pressung im Ofen

laufend uborwacht wurdo. Um oine ausreiehende Ver- 
gleichsmoglichkeit zu habon, wurdo die Windpressung 
in  dor Ringleitung auf 0,35.kg/qcm gehalten. Solango 
dio Pressung 0,03 kg/qcm nicht iiberstieg, wurde m it dor 
glelchcn Windmenge weitergeblasen, gegebenenfalls wurde 
so viel Wind abgezogen, daB dieso Pressung aufkeinen 
Pall uborschritten wurde. Dio Beobachtungen erstreckten 
sieh iiber einen Monat, wobei festgestellt wurdo, daB die

Pressung bei den MeB- 
stellen C und D bis zu
0,35 kg/qem zunahm, 
wahrend sich bei A und 
B nur ganz geringe Stei- 
gerungen von hochstens
0,04 kg/qcm ormitteln 
lieBon, so daB der SchluB 
nahe lag, daB dio Storun- 
genim Ofengang zwischen 
B und O ihren Ausgangs- 
punkt hatton. Dement-- 
spreehend wurden die vier 
m it K uhlkasten Yersohe-

Abbildung 1 . H o c h o f e n  T o n  Brymbo. Abbildung 2 .

A, B, C und D die Stellen, on denen Schlussel zu den Ab-
derDrock im Ofen laufend uberwacht mes»ungr«n auf Zah-
^urde,um die zweckmttBlgute Lage der* lentafel 1.

IUatdusen zu ermitteln.

nen Rastformen in Holie von 1,70 m iiber den Wind- 
formen eingebaut.

Da das Blascn m it den Rastdusen theoretiscli nicht 
einwandfrei erschien, war man auBerst vorsiehtig m it der 
hier zugefuhrten Windmenge und gab zunachst den 
Diisen nur eine lichte Weito von 05 mm. Nach ein paar 
Wochen ging man auf 78 mm und spater auf 105 mm, 
die dann beibehalten %rarden. Dio Duaenspitze ragt 
etwa 80 mm in den Ofen.

Żahlentafel 1. H a u p ta b m o s s u n g e n  e in i g e r e n g l i s c h e r  H o c h o fe n , d ie  s ta n d  ig m it R a s tfo rm e n  b la sen .

Nr. A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

F

mm

*

G

mm

H

'mm

in der

D

Rast

usen

im Oestell

Zahl i, Weite Z M 1 Weite

1 0280 3920 2510 1730 2820 1880 157 105 5 105 8 131
1 a 5810 3000 2350 1050 1700 2920 157 105 0 105 8 131
2 0590 4080 — 2040 3320 700 235 — 0 78 12 130— 157
3 0225 3450 — 1730 2040 4000 2 3 5  , 131 5 105 9 157
3 a 0225 3450 .—. 1730 2350 3690 94 131 5 92 9 157
4 0280 3920 .— 2430 3330 390 235 157 4 157 8 144 ,
5 5900 3450 — 1050 2950 1180 157 105 5 105 8 131
5 a 0830 392 0 ' — 2200 3500 1230 157 105 5 105 10 157
e . 6170 3450 2280 1050 2920 1830 157 05 4 05 8 131
0 a 0170 3450 2280 1650 3450 1310 157 78 „ 4 78 S 131
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In  Zahlentafel 1 sind dio Hauptabmessungen oiniger . Holłings verlangt naohdriicklich, daB wonigstons dio 
onglisohor Hochofon angogobon, dio m it zwei Dusenroihen Rastfornion m it dieser Absaugevorrichtung zu versehen
arbeiton. Die Bedeutung dor Buolistaben ist aus Abb. 2 seien, da ein W asserointritt in die R ast den Ofengang viel
zu ersehen. Die zu einenv Werk gohorigon Oefon sind nachteiliger beeinflussen muB, ais os bei einer schadhaften
duiehdiogloiche Zahl zusatnmengofaBt. Beioinem Ofen(4) Gestollform moglich sei.
tr i t t  der Fali ein, d^B dio Rastdiisen oinen groBeron In der dem Yortrago folgenden Besprcchung wurde
Russeldurchmos&or haben ais die Gestellformen. mehrfach betont, die guto W irkung der Rastdusen boruho

Der in Frage stohendo Ofon zu Brymbo, dessen Haupt- auf der gleiclimaCigeren Windverteilung. Hiiufig bildo
maBe aus Abb. 1 zu entnehmen sind, und dessen Inhalt sich, der Gebliisewind ausgosproohene Gassen durch dio
etwa 390 cbm betriigt, h a t aoht Diison, wovon dio Stich- Bosehickung, denon er immor folgę, so daB sich besonders'
loehdiisen 131 mm, die iibrigen 144 mm Iićhto Weito habon, boi schmiorigon Erzen, leicht Ansiitzo in der R ast bildon
wahrend die Prossung etwa 0,42 kg/qcm betriigt. An- und damit ungleichmaBiger Ofengang. P ro f. T. T u rn e r
geblasen wurde dor Ofen im Spiitherbst 1908 und orbraohto verlangt, daB zunachst einmal festgestollt worden miisse,
bei oinom Mollor von 35%  Ausbringoh durohschnittlich untor welchen Umstanden ein Betrieb m it Rastdiisen
790 t Thomasrohoisen in dęr Woche, wovon 74,9 %  unter ttberhaupt ais wirtsehaftlich finzusehen sei. Vom theo-
1 % Si und unter 0,1-% S liatton. Der Koksvorbraueh retischon Standpunkt aus soi die zweito Formenreiho
war 1138 kg je Tonno Roheisen. Dor Ofen gińg damals ohor oin Nachteil ala eino Verbosserung, wenn er sich auch
ohne Rastdusen und l i tt  sehr stark untor Hiingon, besonders denkon konne, daB bei schworschmolzcnder Schlacke m it
bei Versuchen, die Erzeugung zu erhohen. Im Friihjo.hr hohem Kalki oder Tonerdegehalt der hoher zum Schacht
1910 wurden dio Rastformen eingobaiit. Wahrend des hin zugefUhrte heiBo Wind gewisse Vorteile m it sich
Bergarboiterausstandes im Jahre 1912 wurde der Ofen bringe, so daB man den Rastdusen eino vorbeugende
nou zugestollt, so daB vom Jahre 1913 ab der Ofen m it Wirkung zubiliigen konne, die unter Umstanden, wie z. B.
vior Rastformon liof, von denen mindestons drei stiindig in  Brymbo, einen yorteilhaften EinfluB auf den Ofengang
im Betrieb waren. Die Wochenleistung betrug boi oinom haben konnton. In  soinem SchluBwort unterstreicht dann
Ausbringen von 37 % rd. 10321, woron 89 % untór 1 %  Si Holłings noch einmal dio guten Erfahrungen, die man auch
und untor 0,1 % S hatton, wahrend dor Koksvorbrauch im Minettebezirk mit den Rastdiisen gemacht habon soli. 
1169 kg jo t  Roheisen botrug. Wenn die Jahre 1909 und • O. H ó h l.
.1913-gogeniibergestollt werden, so geschieht dies, weil
zu diesen Zaiten in beiden Fallen ein neuzugestellter Ofen A. F, H a llim o n d  berichtote
oin Jah r im Betriob war und deshalb besonders guto Ueber eine neue teleskoplsche Elnrichtung fur Mikro- 
Vergleiohsverhaltnisse gab. photographle1).

U nter Beriioksichtigung des orhohton Mollorauś- 
bringens wiire hiernach den Rastdiisen oino Mohrorzeugung 
von iiber 20 % zu verdanken. AVosentlich anders go- 
stalteto sich .das Jah r 1916. Das Ausbringen war auł 
30 % zuriiokgcgangen, die Ofenleistung dementsprechend 
auf 886 t  wochentlich m it eineni Koksverbraueh von 
1314 kg. Siimtliche Rastformen bliesen das ganze Jah r 
hindurch.

Auf Grund dieser seiner Erfahrungen zu Brymbo
— Erhohung dor Leistung nach Menge und Giito — stellt 
sioh Holłings auf den Standpunkt, daB jeder Ofen, der 
Thomasroheisen erblast, unbedingt m it Rastdiisen aus- 
zuriisten ist, um sie, wenn erforderlich, sofort in. Betrieb 
nehmen zu konnen. Den fraglos hoheren Koksverbrauoh 
will er in Anbetracht der sonstigen Vorteilo gerne als ganz 
unerheblieh m it in  Kauf nehmen.

Alle Formcn der Brymboor Hochofen sind nach 
einem Patent von W. J . F o s to r  ausgeriistet, das sich auf 
die Wasserfiihrung in den Windformen bezieht, und das 
sioh gu t bewahrt haben soli. Die Einstromrohre der 
Diisen hiingen ivio gewohnlich an einer gemeinsamon 
Druckleitung^ ebenso sind aber auch die Auslaufróhre 
an eine unter dor Ofonbiihne liegende Ringleitung an- 
gesohlossen, dio stiindig z. B. dureh oine Pumpo unter 
einem gewissen Unterdruck gehalten wird. So wird es 
moglich, trotzdom in der Zoiteinheit groBoro Wasscr- 
mengen die Formen durchstromon zu lassen und den 
Wassordruek in ihnen auf Nuli und darunter zu halten, 
wodurch naoh Ansicht des Erfinders selbst bei starkem 
Leeken der Formen nur sehr wenig Wasser in den Ofen 
eintreten kann. Ais Beweis fUhrt Holłings an, daB viel- 
faeh Formen m it ungowohnlicli groBen Lecks ausgebaut 
wurden, die sicher dem Ofen bedeutonde Wassermengen 
zufiihrten, ohne daB Ofengang und Eisengiite irgendwie richtung gebaut, die an jeder Kamera leicht an-
nachteilig beeinfluBt wurden1). gobraoht werden kann; dieselbe ast m  Abb. 1 und 2 dar-
---------l----- --- gestellt. Aus dem Okular A kommende Lichtstrahlen,

') B o m erk u n g  d es B e r ic h t e r s ta t t e r s .  Die die normalerweise auf die photographischó Platto fallen,
Wirkung dieser Anordnung erscheint tro tz dieses „Be- werden durch den boweglichen Spiegel B horizontal ab-
weises" etwas illusorisch, In  dem Augenblick, in dem die ----------- --------
Form infolge oines Lecks dom Ofen gefiihrlich wird, is t leckende Form auch ohne das Fostersche P aten t nicht
dooh auch der Unterdruck in  der Form aufgehoben, und im mer Rohgang oder auch nur schiechtes Eisen zu be-
besonders boi groBeron Lochem im Rtissel is t nicht ein- deuten hat.
zusehen, weshalb kein W asser in den Ofen kommen soli. ') Engineering 1918, 18. Okt., S. 448; Ir. Coal Tr.
Im ubrigen weiB jeder Hoehofner zur Geniigc, daB eine Rev. 1918, 13. Sept., S. 285.

In der gowohnlichon Vortikalkamera, in  der bei der 
Aufnahme von Mikrophotographien die photographische 
Platto etwa 250 mm und mehr oberhalb des Mikroskopes 
liegt, is t die GroBe der Blendenbffnung oft die Ursaehe 
von Storungen; eino wei- 
toro Schwierigkeit, dio 
sieh besonders bei der 
erschiitterungsfroi aufgc- 
hiingten Kamera bemerk- 
barm acht, entstoht durch 
die Schwingungen, dio 
boim Oeffnen der Kas- 
setto unyermeidlich sind. jT 
Zur Behcbung dieser 

Schwiorigkoiten hat 
Hallimond eino Yor- Abbildung i.

Abbildung 2.
Hallimondsebe Yorrlchtung an eloer Kamera angebraęht.
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golenkt. Durch die tra sę  E  wcrdon sio zu dom Fadon- 
kreuz F  hin gesammclt, und das Bild kann durch. das 
Okular G beobachtet werdon. Dor Spiegel liiBt bei dor 
oingezeichnoten Stellung kein Licht von dor Kam era hor 
in don Apparat oindringen; durch eine nachstellbaro Ilom- 
mung D wird er verhindert; iiber dio Stolluńg von 45 0 
himuszugehen. Der Lange der Kamera entsprioht eino 
bfcsti mm to Lago des Brennpunktes boi F, auf den das 
Fadenkreuz oingestellt werden muB. Die ausziohbare 
Hiilso m it Okular und Fadenkreuz ist daher m it oiner 
Skala yorschen, welche dio entsprechende Liingo der

Kamera anzeigt. Is t das Okular fiir eino bestimmte Kamera- 
stellung riehtig oingestellt, so is t das Bild auf dor Matt- 
echeibo ohno weitoros scharf, wenn es durch das Okular 
scharf erscheint. Zum Behchtcn der Platte k lappt man 
einfaoh an dor Spindel bei C don Spiegel hooh. Die Linsen 
sind einfaohster Art, sie haben sich fiir den gewohnlichen 
Gebrauch ais ausreiohend erwiesen; nur is t das Gesichts- 
feld ziomlich begronzt. Dieser Fehlor liLBt sich jcdoch 
dadureh boseitigen, daB m an eino Feldlinse am Okular 
anbringt, welche dio Beobachtung des ganzen Bildes ge- 
stattet. P. Bardenheuer.

Patentbericht.
Zurucknahme und Versagung von Patenten.

KI. 7 b, Gr. 4, R  42 428. Vorrichtung zum Gleich- 
halten der Spulgeschwindigkeit bei Drahtziehmaschinen 
durch m it zunehmender W icklungsdicke abnehmcnde Um- 
laafzahl der Spule. John Rahtjen, Altona-Ottonscn, 
Erdmannstr. 18/20. St. u. E. 1918, 3. Jan ., S. 20.

KI. 7 f, Gr. 1, D 33 881. Verfahren zur Herstellung 
ton liingcn und Bandagen. Deutsch-Luxemburgischo 
Bergwerks- und Hiitten-A.-G., Bochum. St. u. E. 1918, 

'7. N o t., S. 1046. \
KI. 18 o, Gr. 8, M 62 126. Verjahren zum Erweichen 

ton Słahlen aller Art. Julius MarsJ Pestalozzistr. 46 und 
-Hugo Honold, Glockenbach 11, Munohen. St. u. E. 1918,
6. Jun i, S. 522.
" KI. 21 h, F  37 551. Vorrichtung zum Ferbrennen 
der auf ihren Kohlenstojjgehalt zu untersuclienden Proben ton 
Eisen, Stahl, Ferrolegierungen usw. Jean Frisch, Dussel
dorf, K losterstr. 116. St. u. E. 1915, 6. Mai, S. 487.

KI. 24 e, Gr. 9, M 61048, Beschichungsuorrichtung 
jur Oaserzeuger von langem, rechtcckigem Querschnitt. Ma- 
schinenfabrik Augsburg-Ntirnberg, A.-G., Nurnberg. St. 
u. E. 1918, 18. April, S. 343.

KI. 31 o, F  34821. Kemstutze aus einem mehr- 
fach rechtwinklig hin und her gebogenen Flachmetall. Zus. z. 
Anm. F  33 352. Paul Fuhrm ann, Dortmund, Poststr. 30. 
St. u. E. 1913, 23. Jan ., S. 165.

KI. 48 b, Gr. 6, K  63 923. Verfahren zum Schulze 
eisemer Verzinkungspfannen gegen Zerstórung im  Zinkbade. 
®ił>r.>Qng. Paul Kirchhoff, Danzig, Maricnstr. 21. St. u. E. 
1917, 22 . Nov„ S. 1081.

KI. 49 b, G r.16, Sch 52 680. Vorbereitung von Eisen- 
und Stahlspanen zur Zerkleinerung zwecks Briketlierung. 
Fa. F. Schichau, Elbing. St. u. E. 1919, 27. Febr., S. 228.

KI. 87 d, Gr. 1, M 61 798. Handschiitzr-r zum Anfassen 
von łieifien und gliihenden Eisenslangcn. Karl Munzel, 
Peino, St. u. E. 1918, 7. Nov., S. 1046.

'
Loschungen deutscher Patente.

KI. 1 b, Nr. 252 143. Eleklromagnetischer Trommel- 
scheidcr m it aus sehr dunnem Stoffe bestehendwn Trommcl- 
manlil und m il zwanglau/igem Antrieb der beiden Seiten- 
schilder der Tromincl. Georg R ietkottor in Hagcn i. W. 
St. u. E. 1913, 20. Febr., S. 336..

KI. 1 b, Nr. 278 248. ElcktromaghetiseJier Scheider 
mit Zoncn verschiedener magnetischer Starkę. August F. 
Jobke in Youngstown. St. u. E. 1915, 3. Juni, S. 593.

KI. 10 a, Nr. 224 565. (Zusatz zu Nr. 174 671; vgL 
St. u. E. 1907, S. 667.) Brennereinrichtung m it parallęl 
zueinander in die Ileizzuge. muhdenden Kanalen. Heinrich 

" Koppcrs in Essen (Ruhr). St, u. E. 1911, 21. Jan., S. 67. 
KI. 10 a, Nr. 250 879. Zweislufiges Ablóschverfahren 

fur Koks und Yorrichtung zur AusObung des Verfahrens. 
Heinrich K oppersin Essen-Ruhr. St. u. E. 1913, 6. Fobr.,
5. 256.

KI. 10 a, Nr. 297 339. Kokslósch- und' Verladevorrich- 
tung. Gebr. Hinselmann in Essen-Ruhr. St. u. E. 1917,
6. Sept., S. 825.

KI. ■ 1-2 o, Nr. 243 028 (mit Zusatzpatent 243 029). 
Yorrichtung zur U&berwachung von Fiłterańlagen fur Oase

und Luft. F irm a AV. F. L. B eth in  Lubeck. St. u. E. 1912, 
13. Juni, S .. 1001.

KI. 12 e, Nr. 254 271. Zentrifugal-Gasreiniger mit voll- 
flachigen Fliigeln, bei dem der Staub am Gehausemanlel 
aufgefangen wird. Heinrich Hcckmann in  Saarbrucken, 
St. u. E. 1913, 20. Marz, S. 496.

KI. 18 a, Nr. 295 549. Verfahren zur Herstellung von 
Manganeiscn im  Uochofen un ter Verwendung von sauer- 
stofjreichen Manganerzen. Friedrioh Lango in Esson- 
Bredeney. St. u. E. 1917, 5. Juli, S. 642.

KI. 18 a, Nr. 300 414. Schachtofen zum Agglomerieren 
von vorgeformtem Gut. Carl Giesecko in Bad Harzburg. 
St. u. E. 1918, 14. Febr., S. 139.

KI. 18 c, Nr. 281 944. Beilage zur Einsatzhartung 
von Zahnrddem m it Schutz der Zahnkanten an den S tim - 
seiten. Martin Werner in Berlin. St. u. E. 1915, 28. Okt., 
S. 1109.

Kl. 18 ę, Nr. 295 550. Vorrichtung zum Anlassen 
von Feilenangeln. Carl Renner in .H am born  (Rhld.). 
St. u. E. 1917, 15. Nov., S. 1057.

Kl. 19 a, Nr. 242 269. Schienenbefeśtigung. Ludwig 
Guba in ’Prag-Dejwita, Bóhmen. St. u. E. 1912, 6. Juni, 
S. 958.

Kl. 24 o, Nr. 291225. Slochervorrichtung fur Gene- 
ratoren m it einer durch dtn drehbaren Deckel eingefuhrten 
Stocherstangc. Peter Eyermann in Brux, Bóhmen. St. u. E. 
1917, 1. Febr., S. 118.

Kl. 24 f, Nr. 257 472. Kettcnrostfcuerung mit einem 
oder mehreren Drucklujtkastcn zwischen dem oberen und dem 
unteren Kettenrostteil. Dcutscho Babcock & \Vilcox- 
Dampfkessel-Worke Akt.-Ges. in Oberhausen. St. u. E. 
1913, 7. Aug., Ś. 1334.

Kl. 31 a, Nr. 290 947. Kupolofenanlage m it gemein- 
samer, oberhalb des Beschickungsraumes angeordneler 
Funkenkammer. Firm a Rudolph Herrmann, Maschinon- 
.fabrik und EisengieBerei in Molkau bei Loipzig. St. u. E. 
1916, 30. Nov„ S. 1163.

Kl. 31 c, Nr. 278 522. Vorrichtung zum Fullen der 
einzelnen Formen von Masselgiefimaschinen mit nur einem 
schrittweise rorbewegten Formentrager und einem zwischen 
den Metallzufluf3 und den Formentrager eingeschalteten 
KippgefafS. Deutsche Maschinenfabrik, A.-G., in Duisburg. - 
St. u. E. 1915, 15. Juli, S. 736.

K l. 31 c, Nr. 286 551. Verfahren und Vorrichtung zur 
Entfernung des Kernes aus gegossenen Granaten u. dgt. 
Rud. Meyer, Akt.-Ges. fiir Maschinen- und Bergbau in' 
Miilheim a. d. Ruhr. St. u. E. 1916, 15. Juni, S. 593.

Kl. 31 c, Nr. 286 701. Verfahren zur Herstellung von 
Stahlplatten, Panzerplatten, Hohlkórpem o. dgl. Heinrich 
Braun in Bcrlin-Schóneberg. St. u. E. 1916, 20. April, 
S. 399.

Kl. 31 c, Nr. 295 618. GiefSvcrfahren fiir Gegenstande 
aus Metallen ton terschiedenem Schmelzpunkte. Foreign 
PatentsC orporationinN ew Y ork. St. u. E. 1917, 30. Aug., 
S. 802.

Kl. 31 c, Nr. 299 404. Masselgiefimrrichiung. Adolf 
Arend in Duisburg-Meiderich. St. u. E. 1918, 7. Febr., 
S. 118.

Kl. 40 a, Nr. 243 613. Aufgabevorrichtung zur gleieh- 
mafligen Beschickung mechanischer Jtóstófen. Maschinęn-
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bau-Anstalt Humboldt in Coln-Kalk. St. u. E. 1912, 
20. Juni, S. 1039.

KI. 40 a, Nr. 296 497. • Schachtofen zum Sintern, 
Brennen und llósten m it mechanischer Austragung durch 
einen Brechkopf. Christian W itten in Kaiserslautorn. 
St. u. E. 1917, 21. Juni, S. 596.

Deutsche Patentanmeldungen1).
19. Jun i 1919.

KI. 1 a, Gr. 8, S t 31 237. Spitzkaston fiir Erz-, 
Kohle-, Zement- u. dgl. Waschen m it dauerndem A ustritt 
des Schlammos. Theodor Stcen, Charlottenburg, Knoso- 
beokstr. 77.

KI. 7 f, Gr. 1, D 31 846. Verfahren zur Horstcllung 
von Radscheiben und Radsternen. Deutsch-Luxom- 
burgisohe Borgworks- u. Hiitten-Akt.-Ges., Bochum.

KI. 12 m, Gr. 6, F  43 013. Verfahron zur Entcisenung 
von Eisenoxydsalz onthaltenden Laugon. Hermann Fri- 
schor, Coln, Mainzer Str. 36.

KI. 31 o, Gr. 23, G 46 317. GieBverfahron zur Her- 
stcllung von Kolben fiir Explosionsmotoren aus Alu
minium. Rudolf Geiger, Ravonsburg, Schussonstr. 20.

KI. 80 o, Gr. 13, A 31261. Austragvorrichtung an 
Oefen zum Brennen von Zement und andoren Stoffen an 
Agglomerieofen, Gaserzeugern, Retorten u. dgl. m it senk- 
rechtom Schacht. Arame, Giesecko u. Konogen, A.-G., 
Braunschweig.

23. Juni 1919.
KI. 24 g, Gr. 5, S 44 937. Brecher fur Asche und 

Schlacke. Siomens-Schuckertwerkc Ges. m. b. H., Sięmens- 
stadt bei Borliii.

KI. 80 c, Gr. 12, Sch 52 765. Bohoizungseinrichtung 
fiir Schachtofen. C arl. Schneider,’ Ribnitz, Meoklbg.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
23. Jun i 1919.

KI. 24 b, Nr. 706 594. Industricolfeuorung bzw. -ofen 
m it glcichzeitiger Erhitzung der sekundiiron, ais auch der 
primaren Zorstiiubungsluft durch die Abgase mittels eines 
Rekuperators. Georg Muller, Coln-Siilz, Siilzburgstr. 207.

KI. 24 c, Nr. 706 163. Brenncr fiir Gasfeuorungen. 
Regnier Eickworth, Dortmund, Kaiser-Wilhelm-Alice 49.

Kl. 24 e, Nr. 706 573. Bonzol-Gaserzeugungsapparat. 
Gustav Eischer, Kótzschenbroda i. S.

Kl. 31 c, Nr. 706 177. Einrichtung zum Herstellen 
von GuBstiicken, insbesondere Keriistiitzen. Liesen & Co., 
Crefeld.

Kl. 31 c, Nr. 706 543. Eckvorbindung von Formkasten- 
rahmcnteilon. Otto Harrns, Hamburg, Sierichstr. 164.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 31 c, Nr. 308 887, vom 21. April 1917. H an - 

n o v e rsch e  M a s e h in e n b a u  - A ct. - Ges. r o r m a ls  
G eorg E g e s to r f f  in  H a n n o v o r-L in d o n . Verfahren 
zur Herakllung von Werkzeugen.

Es sollen. Workzeuge nach dem bekannteri Verfahren 
durch UmgieBcn von Stahlstiickcn m it GuBoisen odor 
billigem Stahl in der Weise hergestellt werden, daB der 
Hohlraum dor GuBforin auf o twa das Doppelto oder Mehr- 
fache des Volumens des fertigen Workstiickes vergroBert 
und das Workstuck durch nachtragliche Bearbeitung auf 
die vorgcschriebeno GroBe gobracht wird. Es soli durch 
die groBere Mengo von GuBmetall eine besonders feste 
YorschweiBung zwischen diosem und dem Werkzeugstahl 
erzielt werden. Diese Metallmenge kann im verlorenen 
Kopf des GuBstuckes angesammelt werden. Um den 
Werkzeugen groBe Zugfestigkeit zu geben, werden Ringe, 
Zylinder, Spiralen o. dgl. aus Eisen oder Stahl von groBer 
Eestigkeit mit eingelegt und oingegossen.

1) Dio Anmeldungen liegen von dem angcgebenen Tage 
an wiihrend zweior Monatc fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentam te zu B e r lin  au3.

Kl. 31 a, Nr. 308 307, vom 31. Oktober 1917. Zusatz 
zu Nr. 307 361; vgl. St. u. E. 1919, 12 . Juni, S. 669. 
B asso  & S e lv e  in  A ltc n a  i. .W- Tiegclschmelzojen.

GomiiB dom Zusatz- 
pa ten t ist der fiir die 
Vorwarmung der Vcr- 
brennungsluft dienen- 
de Aufsatz bei Tiegel- 

schmelzofen ange- 
wandt, bei denen sich 
Luftvorwiirmer bisher 
nur entweder unton 
am Ofen odor auBen 
um den Ofen herum 
befanden. Der Aufsatz 
a  is t der gleiche wio 
beim H auptpatcnt. 
E r besteht aus zwei 
Gruppen von Kana- 
len. Durch b ziehon 
dio Abgase, durch o 
die Vorbrennungsluft, 
die hierbei allseitig 

von der Abhitzo bestrahlt wird. Ueber dom Erbitzor a 
ist ein Abdeckring o angeordnet und zwiBchen dieśem 
und a ein Raum zum D urchtritt der Abgase yorgesehen. 
Dio Abgaso ziohen sodann zwischen dem Aufsatz a und 
dem Beschickungstrichter d  nach unten und ontweiehen 
durch lotzteren, um hicr gleichzeitig das Schmolzgut 
yorzuwiirmen.

Kl. 21 h, Nr. 309 752, vom 26. Ja-
nuar 1918. B ay o riseh o  S tic k -  
s to ff -W o rk e , A k t.-G cs . in  B e r 
lin . Kkmmbacke jur die Elcktroden 
elektrischcr Oefen.

Es wird vorgesohlagen, die Kiihl- 
roliro a  dor guBeisernen Elektroden- 
klommbacken b an der unteren Bak- 
kenkante nur auf einem Teil ihres 
Umfanges in die Klemmbacko ein- 
zubetten, den unteren Teil dos 
Rohres aber auf der ganzen Lange 
der Backenkanto vollig frei lie
gen zu lassen. Es sollen hierdurch 

sehiidliche Spannungen in don Klemmbacken verhiitet 
werden.

Kl. 21 h, Nr. 309 832, vom 5. Juni 1915. G ese ll-
s c h a f t  f i ir  T e e r r e r w e r tu n g  m. b. H. in  D u isb u rg -
M oiderioh. Verfahren zur. Herstellung von Schulzhiillen 
auf Eohleelektroden, insbesondere fiir eleklrische Oefen.

Zum Schulze gegen oxydierendo Gaso werden dio 
Kohleelektroden vor. dem Brennen m it diinnwandigen 
Platten aus porosem Stoff umkleidet, zweckmaBig unter 
Benutzung eines Kleb- oder Bindcmittels.

Kl. 18 b, Nr, 310 439, vom 14. Oktobor 1913.
W ilhelm  C o rsa lli in  B erlin . Verfahrcn zur guanti- 
lativen Bestimmung der einzclncn Bestandteile von flussigem 
Stahl und anderen in geschmolzcnem Zusland befindlichen 
Materialien mittels Spektralanalyse.

Nach der Erfindung wird von dem vom Schmelzbade , 
o d e f don bei Schmelz- bzw. Lauterungsprozessen auf- 
tretenden Elammon ontsandten Licht ein Spektrum ent- 
worfen und derjenigo Teil dosselben, in dem die fiir den 
festzustellcndcn Bcstandtcil charakleristischcn Frauen- 
hoferschen Linien auftreten, auf ein Instrum ent irgend- 
welcher bekannter A rt geworfen, diis verschiedene Licht- . 
intensitiiten in Schwankungcn eines elektrischen Stromes 
umsetzt. Da nun je nach der Mengo des festzustellcndcn 
Bestandteiles mehr oder weniger Frauenhofersche Linien 
auftreten, so wird sich entsprechend die Helligkeit des 
wirksamen Teiles im Speklrum und dair.it die Intensitiit 
des elektrischen Stromes śindern. Also bildet dio Strom- 
stiirke in  an sich bekannter Weise ein MaB fiir die Licht- 
starke und somit auch fiir die in  dom zu analysierenden 
Korper enthaltene Menge des festzustcllenden Stoffes.



760 Stahl und Eisen. Stałisłisches. — W.irtsohajtliche Rundschau. 39. Jahrg. Nr. 27.

Statistisches.
Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten im Jahre 1918.

Wio dio vom „American Iron and Steel In s titu te“ 
angestelltcn Ermittlungen ergeben habon1), atcllto sich dio 
Rohoisenorzeugung dor Vereinigten Staaten im Jahro ■ 
1918 auf 39 676 823 t  gegen 39 239 155 t  im Jahro 1917. 
Gegeniibor dom vorhorgehenden Jahro war somit oino 
Stoigerung um 437 668 t  oder 1 ,1%  zu verzoichnen, 
wahrond sio im Vergloicli zu dor bishor hoehsten Leistung 
des Jahres 1916 nur um 388 931 fc odor 1 %  zuriiokblieb.

Auf die einzelnen H a lb ja h r e  verteilte sioh dio Er- 
zougung seit 1-913, dem letzten Friedensjahre, w  folgt 
(Zahlentafel 1).

Nach don boim Hoohofonbetriebe y e rw e n d e to n  
B ro n n s to f  fen  verteilte sioh die Roheisenerzeugung untor 
gleiclizeitiger Beriicksichtigung der Anzahl der Hooh- 
ofen in  don beiden letzten Jahrcn, wio in Zahlentafel 2 
angogebon.

Zahlentafel 1.

Jahr
Rohełsenerzeugung lm

1. Hnlbjahr 2. Halbjahr ganzen Jahr
l t t

1913 16 752 420 14 709 342 31 461 610
1914 12 736 672 10 968 889 23 705 561
1915 12 429 531 17 965 341 30 394 872
1916 19 933 434 20132 319 40 065 754
1917 19 558 239 19 680 916 39 239 155
1918 18 519 374 21 157 449 39 676 823

Aus Zahlentafel 3 is t die Verteilung dor Roheisen- 
erzeugung dor boideri letzten Jahro auf dio versohiedenen 
S o rte 'n  orsichtlich. .Eine Zusammenstellung der Roh
eisenerzeugung naoh B e z irk e n  is t diesmal in der Ur- 
statistik  n ic h t  enthaltcn.

Zahlontafol 2.

Yerwendeter
Brennstoff

Zahl der Ilochofen am 31. Dez. 191S Erblasenes Roh- 
elsen Zahl der Hochofen am 31. Dez. 1917 Erblasene* Roh- 

eisen

im Betrieb
aufier

Betrieb insgesamt 1918
t Im Betrieb

i
auBer

Betrieb insgesamt 1917
t

Koks*). . . . 332 77 409 39 035 914 307 95 402 ?
A nthrazit8). . 9 6 15 288 129 15 u 20 ?
Holzkohle4). . 18 17 35 352 780 18 17 35 ?

Insgesam t 359 100 459 39 676 823 340 * U 7  - , 457 39 239 155

Zahlentafel 3.

Sorten
Erzeugung

1918
Antcil an 

der Gesamt- 
erzeugung

Erzeugung
1917

Anteil an 
der Geaamt* 

erzeugung

Zn (+ ) bzw. Abnahme (—) 
der Erzeugung 1918 gegen- 

uber 1917

t % t % t %

Rohoison fiir das basischo Verfahren 
Bessem or-undphosphorarm esRoh-

18 944 513 47,75 17 954 409 45,76 +  990104 +  5,51

e is e n ................................................
GieBereiroheison einschl. Forro-

13 233 365 33,35 13 934168 35,51 —  700 803 — 5,03

silizium ............................................ 5 224 889 13,17 5 413 510 13,80 — 188 621 — 3,48
Roheison fiir TemperguB . . . . 1 135 801 2,86 1 031 828 2,63 +  103 973 +  10,08
P u d d e lro h e iso n ,...................... .... . 400 235 1 ,0 1 351 238 0,90 +  48 997 +  13,95
S p iogele ison ...................... 288395 0,73 196 072 0,49 • +  92 323 +  47,09
Ferrom angan . ............................... 338 355 0,85 264 287 0,67 +  74 068 +  28,03
Sonstiges Rohoison-* . . . . . . 111 270 0,28 93 643 0,24 +  17 627 +  18,82

Insgesam t 39 676 823 100,00 39239 155 100,00 +  ‘437 668 +  1 , 1 2

») The Iron Trado ReViow 1919, 17. April, S. 1021. — Vgl. St. u. E, 1918, 6. Juni, S. 524. 
s) EinsohlieBlich der m it E lektrizitat erzeugten Eisenlegierungen.
3|  EinsohlieBlich des m it einer Misohung von A nthrazit und Iioks erblasenen Roheisens.
4) EinsohlieBlich einer geringen, m it einer Misohung von Holzkohle und K oks erblasenen Roheisonmenge.

Wirtschaftliche Rundschau.
Die Arbeitszeit im Ruhrbergbau. — Der Reichsarbeits- 

mipister hat eine V e ro rd n u n g  iib e r dio E r r ic h tu n g  
o in es  A u sso h u sso s z u r  P r i ifu n g  d e r  F ra g e  d e r  
A rb e i t s z e i t  im  B e rg b a u  d e s  R u h r g e b ie te s 1) er- 
lassen. Der beim Reichskommissar fiir den Bergbau des 
Ruhrgebietes zu bildende AussehuB besteht a fis sechs 
Vertretern der Zechenverbande, seohs Vert-retern der Ar- 
boiter und Angestellten, von denen drei noch im Bergbau 
ta tig  soin miissen, und seohs Sachverstandigen. Die 
AusschuBmitglieder werden vom Roiehsarbeitsminister 
bestellt, und zwar die Yert rotor dor Arbeitgeber und Ar-

i) Reiohs-Gesetzblatt 1919, Nr. 117, S. 579.

boitnehmer nach Vorschlagen der Berufsvereinigungen der 
Arbeiter und der Arbeitgeber. Der AussehuB hat zu ■prii- 
fen, ob eine w e ite re  K iirz u n g  d e r  A rb e i t s d a u e r  fiir 
dio unterTage beschiiftigtonBergarbeiternachEinfuhrung 
des gesetzlichen Achtstundentagos unter Beriicksichtigung 
der sozialen, gesundheitliohen und wirfcsehaftlichen Yer- 
haltnisse und der Wettbewerbsfahigkeit des Bergbaues 
im Ruhrgebiet m it dem Auslaride a n n e h m b a r  orscheint. 
Dem AussehuB ist, soweit es fiir Erfiillung seiner Aufgabon 
jiotig ist, das Rceht eingeraumt, die Verwaltungs- und 
Betriebsstatten der Bergwerksuntcrnehmen zu besich- 
tigen, I dereń Geschaf tsbiicher einzusohon und Auskunfts- 
personen zu vernehmen.



3. Ju li 1019. irlschajtliche Rundschau. Stahl und Eison. 761

Die Gemeinwirtschaft nach den Planen des Reichswirtschaftsministeriums.
Seitdem dor RóichstagsausschuB fiir Handel und 

Gowerbe in  den lctzten Monaton dos Jahros 1916 dam it 
begonnón hatto, 'Sich in yertrauliehon Sitzungen m it dor 
wichtigston Aufgabo, dio nach KriegsschluB zu losen war, 
zu boschiiftigen: m it dor Ueberloitung der Kriegswirtsehaffc 
in dio Friedenswirtschaft unter dem Gosichtspunktc, wann 
und ob.uberhaupt dio Gebiiudo der Kriogszwangswirtschaft 
abgebrochcn wordon konnton, is t die offcntlichc Meinung 
iiber dieso Frage nicht mehr zur Ruho gckommen. We i te 
Volkśkroiso forderton damals Boibehaltung und forneron 
Ausbaii der duroh die besondoren Vorhaltnisse de a Kricgea 
bedingten Einrichtungen des Wirtsoliaftslebons, geleitet 
von der Ansicht, daB dieser Weg zwangsliiufig im Sozialis- 
mus endigon miisso. Dio fiihrendon Miinnor in Handel, 
Industrie und Landwirtschaffc wiinschten hingegen oine 
moglichst sehnello Ruokkehr zur freien W irtschaft, 
wobei sie sich aber yćillig dariiber k lar , waren,

dio Neueinriohtung unserer W irtsohaft in oiner D onk- 
s o h r if t  oin Plangebiiudo aufgofiihrt hat, das sich den 
bekannton Gedankengiingon Bathenaus anniihcrt und 
dereń gcistigor TJrhebor dor U nterstaatssekretar im 
B&iohswirtsohaftsministorium W io h e r t y. M o o llo n d o rff 
ist. Dio Hauptgedanken seiner an dioRegierung gerichto- 
ten D o n k s c h r i f t1) seion an dieser Stello m itgeteilt in 
Ruoksicht auf dio Bedoutung und dio moglichen Folgen 
der dargelcgton Pliino. W ir sehen yorliiufig dayon ab, 
iiber don W ert oder dio Brauohbarkoit der Wisscl’sehen 
Absichton oin Urtoil abzugobon, wollen nur kurz er- 
wiihnen, daB sie, allerdings aus den yorschiedenston 
BowoggrUnden fast iiberall oine scharfo K ritik  gefundon 
haben, und zwar nieht nur boi don Anhiingorn oinor 
freleren Wirtschaftsform, sondom auch bei don Partei- 
genossen Wissels, dio, wie Dr. David, R obert Schmidt 
und dor bishorigo Reichsarboitsminister Bauer, auf dem

G esam forgam sai/on. 
f fe ic h sw /r fc c h a ffs ra t

Orf/icńer l/nter&au^________

f  yte/chs- ^_Jr̂ Ąrbe/'ferrof I L fac/iiicher Cfnferóoi/

G esa m tU e it d e r  lewer/rsc/iaftsrr 
~ (fa c A a r tx /te r  - fia t)

■% GesamtAeit der J a  chi 
i i/ntemefunertrerćandt j (Focftufittrnehmer -fiaty

Aft

Arb. eines Gez. Aró.eines Be2. w
S  f b c A r ie i/e  t  'e r  S e ty e r A s c A

\rdeitegemei/isc/u7ft[ \tjrbeif0

Ó 6  Ó P  O Ó Q fachgruppe/) JerJgm  
'"9=--,- -A - — \—V->x
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Abbildung 1.

\Terfif' Q  PapierĄ*\£ise/t~, 
j tfrartcófjyMr/scA ^\Mefa/ftr.'A 

\poritóĄflac/!Yer6an</e der Ge/neimyirfccAęfYsPorper.,
L ń ó b ó b ó b ó b ó b ó ó f e

Leder CAepiftaUt* te. £#■ 
A u s s e n f i o r td e / s j f e l / c n  ••)

Geenemmrfsc/ią/'/ aac/i Jen P/amn 
des

ReichsirirtscAo/ysmimstereums.

daB nur oin yorsiehtiger, allmahlicher Abbau dor K riegs
wirtschaft in Prago kommo, da nur dann dio Stetigkoit 
unseres Wirtsohaftslebcns in  der kommenden Friodenszoit 
gesichert soi. Dio Ilaltung der Rogierung blieb unklar. 
Sie betonte zwar stots, daB dio froio W irtschaft sobald 
ais moglieh wioder in ihre Rechto eingesotzt worden sollo, 
ihre Handlungen jcdoch lieBon ehor eino Neigung zur 
Vbrewigung der bestehendon Wirtsohaftsform orkennen. 
Es soi hier nur an die beabsichtigto Umwandlung der 
Kriegsgesellschaften in „R 3ich3wirtschaftsstellen“ er- 
ińnert sowio an den Entwurf eines Ermaehtigungsgesetzes 
fiir dio Ueborgangswirtschaft, was beides dann dureh 
den Noyemberumsturz gogenstandslos wurde. Dio augen- 
blicklichó Regiorung ha t nun — das darf man Wolil 
sagen — noch koinen fostumrissonon Arboitsplan, weder 
auf wirtsehaftlichem, noch auf sozialom Gobiete. In 
allem, was sio bisher untornommen hat; spiirt man den 
Druek der Massen, dem sie nur zu leicht naehgibt und 
dem zuliobe sie houto annimmt, was sio gestem  m it 
Nachdruek abgelohnt hat; es soi nur an dio „Vorankerung 
des Riitesystoms in dor Verfassung“ crinncrt. Dureh 
diese schwankende H altung ha t sich dio Regierung don 
Widorsprueh von Miinnern aller Parteien und Richtungen 
zugezogon, den soharfstcn Angriff auf sie abor ha t merk- 
wiirdigerwoise oin Mitglied ihres eigenen Kabinetts, der 
fteichswirtschaftsminister W issc l, untornommen, der fiir

sozialdemokratisohen Parteitag in Weimar seinen Aus- 
fiihrungen kraftig ontgegongetreten sind.

Die Denksehrift selbst glieflort sich in drei Teilo: 
in dio cigentlicho Donkschrift, in das Wirtschaftsprogramin 
des Reichswirtschaftsministeriums und in  vier Anlagen 
zu dem W irtschaftsprogramm. Uebor den ersten Teil, 
so bedoutsam und anrogend or ist, soi kurz weggegangen. 
E r enthalt iiuBerst hoftigo Angriffe auf die Regierung, 
der er Tatenlosigkeit vorwirft, geiBelt die Vielheit der 
Roichsiimtor, die sich planlos in die Bearbeitung dor 
W irtschaftsfragen toilon und bei oft grundsatzlich ver- 
schiodener Beurtcilung dersclbon Dinge eino einheitliche 
W irtschaftspolitik verciteln, und geht dann ausfiihrlich 
auf die schwierige Lago oin, in der sich Deutschland dureh 
den Krieg befindet. Eine vollkommene Neueinriohtung 
dor W irtschaft is t notig. „Falls sich Deutschland nicht 
zu einor klaren und yollig einhoitlichen W irtschaftspolitik 
entschlicBt, is t dio Gofahr, einor volligen Vernichtung oder 
Versklavung der doutschen W irtschaft unabweislióh. “ Dem 
zu begegnon, g ib t es nur ein M ittel: dio Regierung „muB 
sich zur g e b u n d o n e n  P la n w ir t s c h a f t ,  d. h. zu den 
hochst unpopularen Begriffen Pflicht und Zwang be- 
kennen“ . .

*) Vollstandig initgetoilt im „P lu tus“ 1919, 4. Juni,
S. 179/93.
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An dieso Ausfiihrungen schlicBt sich dio sehr aus- 
fiihrlich gehalteno Darstellung des

W ir ts c h a f ts p ro g ra m m s  d es  R o io h s w ir ts c h a f ts -  
m in is te r iu m s  

an. Besondcrer W ort wird auf dio R a to o r g a n is a t io n  
gelegt, die sofort durch' oin bosondores. Reichsgesetz, 
noch vor Verabschiedung dor Vorfassung, ins Loben zu 
rufon is t1). Ihro Grundlago ist nebon einor ortlichon Or- 
ganisation dio fachlioho Gliederung, dio, von don aus 
den Fachgruppon dor Arboitsgemoinschaft zu entwickeln- 
den Wirtschaftsbiinden zu rechts- und gosohiiftsfahigen 
Wirtsckaftszwcckvcrbiinden liinabstoigt. Aufgabo dieser 
faohlichon Einriohtung soli sein, die W irtschaft auf ihron 
Faehgebiotcn nach den von dor Roiohsgesetzgebung auf- 
zustollonden Grundsiitzen zu loiton. Dio ortlioh und 
fachlich gobildeton Zentralstellon sollon gemoinsam den 
R o ie h s w ir t s c h a f t s r a t  ais oberstes Gliod dor doutsehon

.teils faohlich gegliedert. sind und in einen Roichswirt- 
schaftsrat zusammcngefaBt werden. Die untorste Stufo 
dor o r t l ic l i  g e g lie d o r to n  S e lb s tv e rw a l tu n g s k o rp e r  
sind dio B e t r i e b s a r b e i t e r r a te ,  die in groCoren Bo- 
triebon durohgohoimo, direkte Verhiiltniswahl der Arboitcr- 
schaft gebildet wordon, wahrend dio kleineren Botriehe 
durch goheime,. direkto Wahl Vertrauensleuto erhalten. 
Dio Botriobsarbeitorrato und Vertrauensleuto sollen die 
Vorteile ihror Arboitsgenosson wahrnehmen und sich durch 
eigene Erfahrung und Sachkunde fordernd an dor W irt
schaft boteiligcn; ihr Gogonpol ist die Betriebsverwaltung. 
Dio nachsthohere Stufe stellen die B o z ir k s a r b e i te r r a te  
bzw. dio B o z irk s u n te rn e h m e r r a te  dar. Erstero gehen 
aus dirokter, gehoimcr Verhaltniswahl dor Arboitnehmor- 
sohaft eines Wirtschaftsbezirkes hervor, lotztere strahlen 
in dio vorsohiedenen Kammern aus wie Handels-, Hand- 
works-, Landwirtschafts-, Aerzto-, Apothoker- usw. 
ICammern. Boide habon die Aufgabo, die wirtschaftliohen
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Abbildung 2.

Gemeinwirtschaft boschickcn. In  don fachliohen Or- 
ganisationen und im Reichswirtschaftsrat sollen neben 
den an dor Erzeugung boteiligton Untornehmorn und 
Arbeitorn auch Vertroter des Handels und der Verbraucher 
Sitz und Stirnmo orhalten. Der gesamte Aufbau is t 
hinsiohtlioh der Erzougersitze streng glęichberechtigt ge- 
dacht, der Gesamthoit dor Arbeitnehmer sollen also 
gegeniibcr der gomoinwirtschaftlichen Beeinflussung der 
Wirtschaftsvorgango die gloichon Rcchte und dam it auch 
die gleichca Verantwortlichkoiten zustohon wie dem Untor- 
nehmortum. Richtlinien fiir oin Gosotz uber die deutscho 
Gemeinwirtschaft, die ais Anlago 1 diesen allgomeineron 
Ausfuhrungen beigogcbon sind, vervollstiindigen das Bild 
der Gosamtorganisation, das sich ungefahrfolgendermaBon 
ansicht2): Wio erwiihnt, werden zwecks gemeinwirtschaft- 
Iicher Beoinflussung der WirtschaftsTorgiinge wirtachaft- 
liche Solbstverwaltungskorper gobildot, dio teils ortlich,

i) Vgl "dazu St. u. E. 1919, 17. April, S. 427/8.
*) Ygl. dazu Abb. 1.

und sozialpolitischcn Vortoilo ihror Berufskreiso żu wahren 
und dio Behordon in jedor Woise zu untorstutzen. Der 
Bezirksarboiterrat und der Bezirksuntem ehmerrat ent- 
wiokeln sich nun nach zwei Richtungen: Einmal ent- 
senden sic V ertreter in gleichor Zahl in don fiir jeden 
W irtschaftsbezirk zu bildenden B e z irk s w ir ts c h a f t s -  
r a t ,  dem cs obliegt, Untersuchungen iiber die Wirtschafte- 
lago des Bezirkos, insbesondero uber das Lohn- und 
Arboitsverhaltnis, anzustellen, den wirtschaftliohen Friedon 
zu pflogen und dio Gemeinwirtschaft innerhalb des Be- 
zirkes zu fordern1). Nach dor andorn Richtung wird 
aus Yertrotern der Bozirksarbeiterrate, dio von diesen 
zu bezoichnen sind, ein R e ic h s a r b e i t e r r a t  und dem- 
entsprochend cino Vercinigung der Bezirksunternchiuer- 
rato — R e io h 3 u n te rn e h m e r ra t  — gebildot. Kommt 
zwischen den Bezirksunternehmerriiten eine Yerstandigung

!) Dor Wirkungsberoioh eines Bezirkswirtsehaftsrates 
soli dem eines Regierungsbezirkes ontsprcchen.
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i J .w e/jfa /n /e /s 1 dusscńuss

Gemefoir/r/sc/rg/y /rcrcó <sfor 
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scfig/Vsm/T/sfe/vi/ms-

iibor die ZusaTinonsatzung diosor Vereinigung nicht zu- 
■standa, 80 erliiSb dio Raichsragiorung dio erfordarlichon 
Auordnungon. Rsiohsarbaitorrat und Riichsuntornohinor- 
ra t, die so n it die Spitzon das ortlichon Unterbauas dar- 
stelton, habon diosalban Obliegonhsiten, natiirlich in er- 
woitertem MaBstabo, zu orfullen wio dio Bazirksrato.

Dam yerhaltnismiiBig oinfaohan o r t l ic h o n  Unterbau 
■steht der wait stiirkor yerzweigte Unterbau der fa c h l ic h  
g o g lio d o rto n  S o lb s tv o rw a ltu n g s k o rp o r  gogcniiber. 
Um hior duroh dio Fiillo dar nouan Wirtscliaftsgobildo 
nicht vor\virrt zu werdon, gohon wir ara zweokmiiBigston 
don umgokehrten Wog wio boi dor Darstollung dor ort
lichon. Solbstvorwaltungskorper. Ais Spitzcn dss facli- 
lichan Untorbauos sind, wio auf dam Schaubild 1 orsicht- 
lich, dio Gosamthoit dar Gewerkschaften oinersoits und dio 
Gosamthoit dor fachliohon UnternohmcrvorbLi.ndo andor- 
soits anzusehon, die sich wicdorum aus den fachliohon 
Teilen dar Gawarkschafton odar Unterneh nervorbandan 
zusarnmensotzon. Dio einzolnon fachliohon Toilo dor 
Goworksohaften schlieBen sich mit don ontspręohandon

mindostens sochs haben wiirdo. So zorfiillt der Zwock- 
vorbatid fiir dio Erzeugnisso .des Stahlbundes in zohn 
Wirtsohaftsgruppen fiir Halbzeug, Eisenbahnoberbauzcug, 
Formoison, Stabeison, D raht, Grob- und Foinbleche, 
sohniodaiserno Rohron, rollondosEisonbahnzoug,Schmiede- 
stiicke und ondlich StahlformguB. Rechnot man, daB 
dom Daclworband der Eisen- und MetalI\cirtschaft drei 
Fachvorbatulo unterstehon, jcdem Fachverband durch- 
schmttlioh wonigstons sechs Zweckverbiindo und obcn- 
soriel Wirtsohaftsgruppen, so erhalten wir nur fiir 
dio Eison* und Metallwirtsoliaft rund 125 Gemoinwirt- 
sohaftskdrper. Jeder Gonloinwirtsohafts- odor Solbst- 
vorwaltungskorper yeroinigt in sich dio Vertrotor der 
Erzeugor, des Handcls und der weiterverarbeitenden Ver- 
brauchsr (vgl. Schaubild 3). E r bildot aus sich drei 
Arboitsausschiisso: einen AuBenhandelsausschuB, oinen 
InńonhandolsausschuB und einen ProduktionsaussehuB, 
dio von dor Vollversammlung gowiihlt worden. Gleich- 
falls von dieser wird gowiihlt ein Vertrauonsinann und 
!pin ICoinmissar m it nur boratondor Stimme.

Z ćss& /77/77e/7sefzl!s/7jś' e r ie s  ć? e /7 7 e //7 /v //'/scó g /rAsA'ór/ crerj.
G em e//}M /itsc A a /7 s/ró rp er 

/Oac/irento/tc/, focAreri&rri/, 
ZwecAyerfarnc/'

re rfre fre /ts
łfoncfefs

Jróe//jyćmejf7se/!o/Y

-\ Avsse/tfo.rafc/s - 
Jvssc/rus$ 5

/ ^ o t /A 'f o /T S  - r-*-| f t r f r t r i / t n s  *

4vssc/r&ss >—' /rra/m "J /fomsTf/ssar

V On JrSc/tyemeótsc/ty? iMS> tem/t M/Jer Oyaafyatton, as /s / Mf a i/lg fa jtt
M r& r r y p r e ff 'A f/fy fo o & r //? (//e  e/r/sesrefar.

i?f/cA siertî óciłfye' o‘ts  /??r'cAsten>M7?acA//j7‘en /m ZtrecA-res^o/nf

Abbildung 3.

fachliohon Teilen der Unternchmerverbiindo in dio so- 
genannte p a r i ta t i s c h e  D a c h v o rb iin d e  odor W ir t-  
^ o h a ftsb u n d o  zusammen, d. h. in dio don vorsohiedenen 
Wirtsohaftszweigon' — . Toxtilwirtsehaft, Papiorwirtschaft, 
Eison- und Motallwirtschaft, Kohlo, Kali usw. — ubor- 
goordneton Organisationen. Von don Dachverbiinden geht 
nun eino woitore ungemein verwiokclte Eintcilung aus, 
■dio fiir die Eison- und Motallwirtschaft im Schaubild 2 
dargostollt ist. Dor Daohvorband dor Eison- und Metall- 
wirtschaft sotzt sieli danaoh aus droi F a e h v o rb a n d e n  
zusammen: der Eisonwirtschaft, dar Motallwirtschaft und 
d er Wirtschaft dor Eison- und Motftllfortigerzougnisso. 
Jedor Fachverband zorfiillt wiodorum in Z w ookro r- 
b iindo, so dor Eisenfachvorband in dio Zwockvorbando:
1. Eisen- und Matiganerzo; 2. Rohoison, Lagierungen, 
Schrott; 3. Edelstahl; 4. Erzaugnisso dos Stahlbundes; 
5. Eisen- und RohronguB. Fiir die Eisen- und Metall- 
fertigerzeugnisso sind sogar acht Zweokvorbiindo vor- 
gesehon fiir Maschinon und Apparate, Fahr- und Flug- 
zouge, Schiffe und Schlffs naschinon, Eisonbauton, Waffon 
und Klcinoisonwaron, Elektrotechnik, Foinmochanik und 
Optik, Motali, Spielwaron und Tonwerkaeugo. Aber m it 
den Zwockvcrbanden is t dio Untortoiiung noch nicht 
orschopft, es folgen rielm ehr je tz t die W ir ts c h a f ts -  
g ru p p o n , doren jedor Zweokverband durchsohnittlich

W ir miissan jo tzt noch einmal zu don W irtschafts- 
biindon ais besonders wichtigen Teilen dos fachlichea 
Aufbaues zuriiokkehrcn. Sio worden nach niiherer Be- 
stiinmung dor Roichsregierung orrichtot und, wie orwiihnt, 
durch Vertreter der Arbcitgobor und Arboitnehmer ge- 
leitet, zu denon sich noch V ertreter des Handels und 
der Vorbrauoher gosellen. Die Bestellung von Reiehs- 
kommissaron is t yorzusehen. Den Wirtsohaftsbiinden 
liogt dio Leitung der W irtschaft auf iliron Fachgebieten 
ob, insbosondero dio Regelung der Rohstoffbeschaffung 
und -yortoilung. Durch bosondoro A u B o n h an d e ls-  
s to llo n , dio don W irtschaftsbunden angeschlossen sind, 
wird dio Ein- und Ausfuhr goregelt. Ferner habon sich 
dio Wirtschaftsbiindo m it Vorbosserung der Arbeitsweisen, 
m it dor Absatzregelung, mit dem Ausgleich sozialer Gegen- 
siitzo, m it dar Fórderung fachwissensohaftlichor For- 
sohungen und Ausbildung und m it dor Aufbringung 
offontlicher Lastcn zu bofassen.

Aus Vcrtrotern dor Spitzen der ortlichon Solbst- 
Torwaltungskorper, nainlicli dom Reichsarboiterrat und 
dam Raiohsunternohmerrat einerseits sowie aus Vertretorn 
dor Wirtschaftsbiinde andersoits wird schlieBIieh der 

R o io h s w ir ts c h a f ts r a t  
gobildet und dam it das Gcbśiude der gebundenen Plan- 
wirtschaft gekront. Dom Reichswirtschaftsrat gehoren



784 Stahl nnd Eisen. Vtrt\ns-Nachr\chten. 39. Jahrg. Nr. 27.

fem er Mitglieder aus dom Kroise der Vorbraacher, des 
Handols und dor Wissonschaft an, die auf Yorscblag dor 
beteiligton Kreiso von dor Rogierung ernannt worden. 
Dor Reichswirtsohaftsrat h a t die oberste Loitung der 
doutschen W irtschaftgemeinsam m it den berufencn hóch- 
sten Reichsstollen. Seine bcsondore Aufgabc is t die Fórde- 
rung der Gomeinwirtsehaft, die Pflcge des sozialen Friedens 
und die Stoigerung dor gosamten Erzeugung im Reicho.

Dor fiir unsere Laser wichtigste Teil dor Denkschrift 
wilro m it der Darstellung dor Planwirtscliaft etschópft. 
Jedoch enthalt der Wissel’scho Entwurf noch weitere 
Gedankon Ton allgomeinor Bedeutung, dereń K enntnis 
erwiinscht sein durfto. In  orster Reihe wiire da das 
G osetz  i ib e r  don  A rb o its f r ie d e n  zu orwiihncn, 
das Betriobe, dio fiir dio Aufrechterhaltung der deutschon 
Volkswirtschaft lebenswichtig sind, untor Friedonsgebot 
stellt (befriedete Betriebo). Das Streikrcćht darf in be- 
friedoten Betrieben nur untor bestimuiten Voraussetzungcn 
ausgofiihrt worden. Dio Strcikansage 'muB schriftlićh 
beim BezirksausschuB eingcrocht wferden und dieser h a t 
ungesaumt Einigungsverhandlungen zur Verhiitung des 
Streikcs oinzuleiten. Zerschlagen sich dio Vermittlungs- 
Tersuche, so darf nur gestreikt werden, wenn ncun Zehntel 
der in einem Betrieb beBchiiftigten Arbeitnehmer ihro 
Stimme fur den Streik abgegcben haben. In  der Denk- 
schiift wird fem er dio g e m is c h tw ir ts c h a f t l ic h e  Bo- 
to i l ig u n g  d e sR c ic h e s  an industriollen Untornehmungen 
empfohlen. Sie soli durch eino zwcekmiiBigo Ausgestaltung 
dor Vermogon8besteuerung orroicht werden, indem die 
Regierung nicht gezwungon soin soli, die festgesetzten 
Steuerbetrago in Gold odór Kriogsanleiho anzuńohmen,

sondern befugt ist, die in der Steuerorklarung aufgefiihrtea 
Vermógensbestandteile zu den von den Steuerpflichtigen 
angogebonon Werton, die yon den Stouorpflichtigen vor- 
schwiegenen Objekto ohno jedo Entsehiidigung anzu- 
nehmen. Dio gemeinwjrtschaftliche Yerwaltung aller in  
den Handen des Reiches liegendon oder in seine H and 
gelangenden gemisclitwirtschaftlichen Beteiligungen is t 
einor besondo renR o iehsyerm ogensbankzu  ubertragen. 
Dio Roichsyermógcnsbank verwaltet auch einen Reichs- 
fonds von m,chreren Milliarden Mark, der dem Zwecke 
diont, die deutsche Gutererzeugung, insbesondere durch 
Erteilung von Auftragen, zu fordem und dadurch dio 
Beschiiftigung der deutschon Arbeiterschaft zu ermóg- 
lichen. Dio Ge winno dor aus diesem Boslando m it Auftragen 
bedachten Betjriebo sollen dahin begrenzt werden, daB 
Gowinne, dio iiber den Satz Ton 5 %  des S tam m kapitals 
cinschlieBlicli der Riioklagen erzielt werden, zu droi Viertcln 
an den Roichsfonds abzufiihren sind. Von diesen Go- 
winnbctriigcn sind zwoi D ritte l zur Fórderung dor Giiter- 
erzcugung, ein D rittel zur Fórderung sozialer Aufgaben 
des Reiches zu verwenden. Um immer neue Lohnerhóhun- 
gen iniolgc dor Preissteigerung fiir auslandische Nahrungs- 
mittol zu yorhindern, soli endlich der Versuch gemacht 
werden, den Arbeitern einen Teil ihres Lohnes in  Nah- 
rungsmitteln, Kleidorn usw. zu entrichten. Die dadurch 
entstehonden Kosten sollen aus einem Ausgleichsbostande 
gedeokt werden, dor durch giinstig arboitende Unter- 
nehmungen und das Reich gespoist wird. D as Reich soli 
sich dio M ittel fiir dieso Zuschiisse durch die Erhóhung 
dcś -wiihrond des Krioges kiinstlich niedrig gehaltenen 
Brotpreiscs yerschaffen.

Yereins - Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhuttenleute.

Fiir die VerelnsbOcherel sind eingegangen:
(Die Elnsendcr ton Geachenkcn sind mit einem * bezelcbnet.)

D e u tso h , [F e lis ] , Goh. Kommorzienrat: Das V er- 
h ii l tn is  des Antoils Ton Arbeit und K,apital am Er- 
trage industriellor Unternehmungen. Hrsg. u. m, e. 
Einl. Ton der H a n d e lsk a m m e r*  zu Berlin. (Mit
2 Abb.) Borlin: (SelbstTerlag dor Handelskammer)
1919. (16 S.) 8°.

D orni n icus* , D a v id : Die O rg a n is a tio n  dor deutschon 
Qualitats-Industrie, besonders der Kriogs-Industrie- 
zweigo. Sangerhausen: Georg Schneider 1917. (32 S.) 8*. 
1 J i .

Aus: Zoit3chrift fiir Fabrikanten und Handler 
landwirtschaftl. Maschinen und Gerate. 1917. 

D o m in icu s* , D a T id : W as muB zurH ebung dos deut- 
schen Esportes geschohen ? Vertrag, gehalten . . .  am
1. Januar 1912. Rooischoid (1912): Zieglor’sche Buch- 
druckerei. (14 S.) 8°.

F ć ra s s o n , L o u is , Doctour en droit, ingśnieur ciTil 
des mines: La Q u e s tio n  du fer. Le problemo franco- 
allcmand du fer. Paris: Payot & Cio. 1918. (167 p.) 8*.
3 fr.

(Bibliothequo politiąuo et ćconomique.)
H e in r ic y , H u g o , D r.: V o rg e so llsc h a f tu n g  der Pri- 

Tatbetriebe. Dio Schicksalsfrage des deutschon Volkes.
2. Aufl. Berlin: K arl Curtius [1919], (48 S.) 8°. 1,80 

R h e in b o ld t ,  J., Dr., Badischer Finanzminister a. D .:
Die deutscho F in a n z w ir ts c h a f t  wiihrend des Krieges 
und dio Móglichkeiten ihrer Ordnung. 2. Aufl. Mann
heim: J. Bensheimer 1919. (75 S.) 8°. 3 X .

S c h r i f te n  der G o se lls c h a f t f iir  S o z ia lo  R efo rm . 
Hrsg. Ton dein Yorstando. Jena: G u s t a T  Fischer. 8°.

H. 63. (Bd. 8, H. 4.) B ro n ta n o , L u jo , Dr., Prof.: 
A rb e its lo h n  und Arbeitszeit nach dem Kriege. Yor- 
trag, gehalten am 15. Oktober 1918... 1919. (30 S.) 

S c h w a rz , R o b e r t ,  D r.: Feuerfeste und hochfeuerfeste 
S to ffe . (Mit 8 Fig.) Braunschweig: Friedr. Vieweg & 
Sohn 1918. (V, 44 S .) 8 °.

(Sammlung Yiewog. H. 43.)
S tu tz o r ,  O., Dr., a. o. Professor fiir Gelogie und Minera

logie an dor Kgl. Bergakadomio Freiberg, S a .: Dio 
wiehtigsten L a g o r s ta t t e n  der ,,Nicht-Erzo“. ( I n . . .  
Tin.) Berlin: Gebriider Borntrager. 4°.

T. 1. Graphit, Diamant, Sohwefel, Phosphat. 
Mit 108 Textabb. 1911. (XV, 474 S.) Geb. 26 

T. 2. Kohle. (Allgemeino Koldengeologie.) Mit 
29 Taf. u. 113 Textabb. 1914. (XVI, 345 S.) Geb. 
26 .K .

=  D is s e r ta t io n e n .  =

B e rg d a h l, B e rn h a rd , ®ipl,-Qng.: Ueber die M essung  
ron  Dampfspannungen bei sehr liohen Temperaturen. 
(Mit 4 Fig.) Broslau 1919: H. Fleiscbmann. (28 S.) 8°.

Breslau (Techn. Hochschule*), Sr.-^rig.-Diss.
W o hier.s, H e ih r ic h .S iłJ l .-^ f l- : Ueber den S ic h e rh e its -  

g ra d  Ton bewehrten und unbewehrten Betonkorpern, 
dio auf zentrischcn und eszentrischen Dmck beansprucht 
werden. Untor Zugrundelegung d o r ' Vorsuche Ton 
C. Bach und O. Graf (Forschuńgsarbeiten H. 166—169.) 
(Mit 26 Fig.) Berlin 1918: Julius Springer. (36 S.) 4 “.

Drcsden (Techn. Hochschule*), ®r.'Sng.-Diss.
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