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Ueber die Abhangigkeit der magnetischen Eigenschaften, des 
spezifischen W iderstandes und der Dichte der Eisenlegierungen von 
der chemischen Zusamraensetzung und der thermischen Behandlung.1)

Von Geh. Reg.-Rat Professor Dr. E. G um lich in Berlin.

M it m ik ro g rap h isch en  U n te rsu ch u n g en  von Professor S)r.=Sug. P. G oerens in Essen.

I \ e r  Zweck der vorliegenden, in der Physikalisch- 
^  Technischen Reichsanstalt ausgef iihrtenUnter- 
suchungen war einmal, den EinfluB der ja in jeder 
Eisensorte in groBerer oder geringerer Menge vor- 
kommenden Verunreinigungen auf die magnetischen 
und elektrischen Eigenschaften des Materials fest- 
zustellen, sodann aber auch zu versuchen, ob sich 
diese nicht fiir bestimmte Zwecke durch Legie- 
rung des Eisens mit anderen Elementen erheblich 
verbessern lassen, wie dies beispielsweise bei den 
Lcgierungen mit Sllizium fiir Transfomatorenblecli, 
bei den Legierungen mit Wolfram, Chrom und Molyb- 
diin fiir pennanente Magnete usw. der Fali ist.

Nun lagen zwar bis zum Bcginn dieser Unter
suchungen im Jalire 1905 schon zalilreiche 'Einzel- 
versuche nach dieser Richtung hm vor, welche gewisse 
Verbesserungen im Gefolge hatten; dieselben waren 
jed.ocli ziun groBen Teil in Eisenhiitten ausgefiihrt 
und ais gewinnbringendes Geschaftsgeheinmis ge- 
wahrt worden, so daB sie der Gesamtheit verloren 
gingen; andrerscits aber liandelte es sich zumeist 
um einzelne, zur EiTeichung bestimmter Zwecke an- 
gestellte Versuche, die einen Einblick in dio vorlian- 
denen GesetzmiiBigkeiten nicht gestatteten und daher 
auch nur einen beschriinkten Wert besaBen. Es lag 
daher nach Ansicht der Reichsanstalt das Bediirfnis 
vor, diesem Mangel durch ausgedelmtere und syste- 
matisch durchgefiihrte Untersuchungen abzuhelfen, 
welche in erster Linie zur Klarlegung der auf diesem 
Gebiet herrschenden GesetzmiiBigkeiten dienen. soll- 
ten; daB dabei auch techmsch wichtige Resultate 
erzielt werden wiirden, war von vornherein anzu- 
nehmen, durfte aber fiir die Richtung der Versuche 
nicht ausschlaggebend sein.

Unterstiitzt wurden diese Untersuchungen in 
geldlicher Hinsicht durch den Verband Deutscher 
Elektrotechniker, praktisch durch eine groBere An-

*) Auszug aus den „Wissensohaftliohen Abhand- 
lungen der Physikalisoh - Teohnisohon Keiohsanstalt“ . 
Band 4, Heft 3, Verlag von Julius Springer, Berlin.
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zahl von Eisenhiitten und Walzwerken, die sich in 
dankenswerter Wei.se bereit erklartęń, die erforder- 
lichen Proben herzustellen und nótigenfalls auszu- 
walzen, sowie die chemischen Analysen auszufiihren. 
In erster Linie ist hier die Firma Fried. Krupp in 
Essen zu nennen, ohne dereń Hilfe die mitunter recht 
schwer herstellbaren Proben iiberhaupt nicht zu be- 
schaffen gewesen wiiren, sodann das Feinblcchwalz- 
werk Capito & Klein in Benrath und das StahlWerk 
Hoesch A.-G. in Dortmund, das siimtlichc voh den 
lieferndenFirmenausgefiihrtenAnalysenkontrollierte. 
Wesentlich gefordert wurde die Untersuehung‘eńd- 
lich durch die Mitwirkung von HerrnProfessorSr.^ttg. 
P. Goerens, der mit Genelanigung des Yorstandes'des 
Eisenhiittenmannischen Laboratoriums der Tećhni- 
schen Hochschule Aachen, Herrn GeheimratWiist, die 
notwendigen mikrographischen Aufnalimen machte 
und auch sonst in zweifelhaften Fallen mit semeni 
Rat zur Verfiigung stand. Innerhalb der Reichs
anstalt beteiligten sich an den auBerordentlich um- 
fangreichen und langwierigen Blessiingen und Rech- 
nungen liacheinander eine groBere Anzahi von 
wissenschaftlichen und technischen Assistenten.

U n te rsu ch u n g sv erfah ren . Auf die bei der 
Untersuchung benutzten Verfahren und Apparate, 
welche in der ausfiihrlichen Veroffentlichuiig be- 
schrieben sind, kann hier nicht nśiher eingegangen 
werden. Es mag nur erwiihnt werden, daB .das kom- 
pakte Materiał zumeist in Form von zyhndrischen 
Stiiben untersucht wurde, die auBer zur Bestimmung 
der magnetischen Eigenschaften auch noch zur Er- 
mittlung des spezifischen Widerstandes, des Tempe- 
raturkoeffizienten des Widerstandes und der Dichte 
des Materials dienten. AuBerdem kamen die Proben 
auch meistens noch ais 0,5 mm dickes Blcch zur ma
gnetischen Untersuchung, und zwar nur. in einzelnen 
Fallen in Ringform, zumeist aber in Form von Biin- 
deln aus schmalen Streifen, die ebenso wie die zylin- 
drischen Stiibe im Joch untersucht wurden. Diese 
Jbehuntersuchungen lieferten die zur Ermittlung
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der Penneabilitat dicnenden Nullkurven sowie die pfropfen vorgelagert und nut zylindrischen Oeff-
Hystereśesehleifen zur Bestimmung der Remanenz nungen zur Durehfiihrung des Thermoelements ver-
und des Hystereseverlustes. Letzterer wurde nur selien waren. Die dauernde Dichtung der Bohrungen
in besonders wichtigen Fiillen durch Planimentrierung im Pfropfen erfolgte durcli Gummilosung, wahrend
der Hysteresisschleifen bestimmt; zumeist konnte die auBeren Fugen mit einer Losung voń Paraffin
man sich mit der magńetometrischen Bestimmung in Bcnzin vergosseń wurden, die gut dichtete und
der Koerzitivkraft begniigen, welche ja die Breite sich nach dem Gebrauch beim Oeffnen' des Ofens
der Hystereseschleife bedingt und damit ein sehr bequem entfernen liefi. Auf diese einfache Weise
einfaehes und fiir vicle Zwecke ausreichendes Mittel gelang es, den Ofen tagelang vollkommeu dicht zu
zur Beurteilung des Ilystereseverlustes darbietet. halten, was in jedem Fallekontrolliert wurde. Irgend-
Die Magnctisierbarkeit bei sehr kleinen Feldstiirken welche Oxydation der Proben war daher ausge-
(Anfangspermeabilitat) und bei sehr hohen Feld- schlossen, wie sich auch durch das Aussehen fest-
stiirken (S&ttigungswert) wurde nach besonders liier- śtellen lieB.
fiir ausgearbeiteten Methoden (Freie Spule, Isthmus- Zum Abschreeken der Proben, namentłich der
und Joch-Isthmusmethode) bestimmt. Kohlenstofflegierungen, diente ein ganz iihnlich

A usgliihofen. Zum Ausgliihen der wenigen konstruierter Ofen, der nur an Stelle des innersten
ringformigen Proben diente ein Gasmuffelofen, dessen Rolires aus Porzellan ein solches aus Eisen enthalt;
Betrieb sich aber ais auBerordentlich kostspielig und er laBt sich um eine horizontale Achse kippen, so daB
zeitraubend envies; auch gestatteten die verhaltnis- der in der Mitte befindliche gliihende Stab innęrhalb
milBig groBen Abmessungcn desselben nicht, die des Bruchteils einer Sekunde in das darunter befind-
Abkiihlungsgeschwindigkeit nach Bedarf zu regeln. * liche WassergefaB fallt. Dies wird im Augenblick
Fiir die Proben in Form von zylindrischen Stśiben des Kippens von einem starken vertikalen Wasser-
oder Blechbiindeln wurden daher elektrische Gliih- sprudel durchstromt, der die am Stabe entstehenden
ofen verwendet, die im Prinzip folgendermaBen auf- Dampfschichten sofort wegreiBt.
gebaut waren: Das innerste glasierte Porzellanrohr U m w and lungspunk te . Da sich voraussehen
von 2 bis 3 cm lichter Weite und etwa 100 bis 120 cm lieB, daB fiir die richtige Bemessung der Hohe der
Lange wurde von einem etwas kiirzeren Rohr aus Gliihtemperatur auch die Lage der beiden ersten
łlarquardtseher Massc umgeben, das die Heizwick- Umwandlungspunkte eine gcwisse Rolle spielen
luDg trug. Diese bestaiid. anfiinglich aus 1,5 mm wiirde, so wurden diese bei den sś,mtlichen Proben
di.ckem IŚjękeldraht, der sich aber beim Gebrauch
ais sehr bruchig envies und zu vielfaehen zeitrauben- /v t________ __________________________ j> f

uen Reparaturen Veranlassung gab: Man vcrwendete e / im m e r

daher spater statt dessen eine von Heraus (flanau) —— 1 1 -
hergestellte Hcizspirale aus Platińband, dereń Win- M cA e/śfaM

dungcn an beiden Enden etwas diclltcr zusammen- Abbildung 1. Anordnung zur therinisohen Bestimmung 
lagen, so daB der Wanńeabfall nach auBen hin- der Umwandlungspunkte.
reichend verringert war. Zur besseren Wiirme-
isolation dienten zwei bis drei konzcntrische, iiber das bestimmt, und zwar nach dem Verfahren von Roberts
HeizrohrgesehobeneRohrenausSchamottebzw. Ton, Austen, der zweite, magnetische auch mittels des
die an den Enden durch Ringe aus Asbestpappe im Magnctomcters. Das Yerfahren von Roberts Austen
richtigen Abstand gehalten wurden und so dimen- beruht bekanntlich darauf, daB der zu untersuchende
sioniert waren, daB zwischen je zwei immer eine Korper und ein Vergleichskorper aus einem Materiał,
1 bis 2 cm dicke Luftschicht blieb. D itr cli geeignete das in dem fraglichen Temperaturgebiet siclier keinen
Wahl der Anzahl der Sehutzrohren konnte man je Umwandlungspunkt besitzt, wie Kupfer, Nickelstahl
nach Bedarf die thermische Triigheit verinehren oder oder dergleichen, durch ein in Locher eingelassenes
yermindern. Zur Tempcraturmessung dienten in Ver- Differentialelement mit, zwei Lotstellen (also bei-
bindung mit einemMikrovoltmeter geeichte Thermo- spielsweise Platin-Platinrhodium-Platin) verbundenf
elemente aus Platin-Platinrhodium, die durch Por- gleichzeitig in einem Ofen erwarmt oder abgekiihlt
zellankapillaren isoliert und zum ScliutzgegenVerun- werden (Abb. 1). ,Im  allgemeinen sollte dann, da
reinigung durch Eisendampf mit einer dunnwandigen, beide Lotstellen diesclbe Temperatur besitzen, ein
unten geschlossenen Porzellanrohre umgeben waren. mit dem Differentialelement terbundenes Galvano-
Als Gluhatmosphiire wurde anfiinglich Stickstoff meter in Ruhe bleiben und nur dann, wenn in dem
bemitżt, bis es sich ais vorteilhaft erwics, den Ofen einen Korper infolge des Passierens eines Umwand-
bis zum Yakuum der W asśerstrahlpumpe'(etwa lungspunktes eine Warmcentwicklung oder -bindung-
20 mm Hg) zu evakuieren. Ais VerschluB dienten erfolgt, ein plotzlicher Galvanometerausschlag auf-
hierbei Gumniipfropfcn, durch welche die Drahte der treten; die zugehorige Temperatur wird dann durch
Hierinoelemente mittels feiner Bohrungen gefiihrt ein am anderen Ende des Stabchens eingelassenes
waren; auBerdem waren sie dńrchstetzt von diinnen Thermoelement angegeben. Tatsąchlich haben nun
Zu- und Ableitiingen zylindrischer WassergefiiBe, die aber Eisenprobe und Vergleichskorper im allgemeinen.
zum Sehutz gfigen die strahlende Warnie den Gurnmi- verschiedene spezifischę Warnie, verschiedene Wiirme-
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leitfahigkeit, verschiedcne Lage zur Heizrohre usw., 
und somit befinden sich auch die beiden Lotstellen 
des Differentialelements nicht nur auf etwas verschie- 
dener Temperatur, sondern sie haben auch einen ver- 
schiedenen Temperaturgang. Infolgedessen zeigt auch 
das Galvanometer stets einen mehr oder weniger 
groBen Gang, der natiirlich um so starker wird, je ver- 
schiedener die thermischcn Eigenschaften der beiden 
Korper, je groBer die Empfindlichkeit des Galvano- 
meters und je rascher der gewahlte Tenipcraturgang 
ist. Man wird also stets schon von vornherein einen 
Galvanomoterausschlag erhalten, der bisweilen śo 
stark ist, daB die Skala aus dem Gesichtsfeld ver- 
schwindet; sie laBt sich dadurch wieder zuriick- 
bringen, daB man einen Teil der an den Enden des 
Differentialelementes herrschenden Spannung durch 
eine geeignete andere Spannung kompensiert, wie 
man sie etwa durcli Abzweigung von den Enden 
eines stromdurchfloss‘enen Wi- 
derstandes erhalt. In  jodem 
Fallehatm an es bei denUm- 
wandlungspunkten aber nun 
nicht mehr mit einer plotz- 
lichen ruckweisen Bewegung 
des ruhenden Galvanometers 
zu tun, sondern mit einer 
Aenderung des Tcmpos der 
vorhandenen Bewegung, die 
natiirlich erhcblich weniger 
genau festzustellen ist. Um 
trotzdem zum Ziele zu ge- 
langen, muB man bereits 
geraume Zeit vor Erreichung 
des zu erwartenden Umwand- 
lungspunktes, dessen Lage 
am besten durch eine yorlau- 
fige rolie Beobachtung bereits angeniiheit festgestellt 
wird, in  bestimmten Zeitraumen, etwa alle halbe 
oder ganze Minuten, Galvanometcr und Thcrmo- 
element ablesen, um so den regelmaBigen Gang zu 
erhalten, dessen Storung durch die Wanneerschei- 
nung dann durch numerische Differenzreclmung oder 
besser noch mittels graphischer Aufzeichnung der 
Ausschliige meist recht genau festzustellen ist.

Der zweite— magnetische— Umwandlungspunkt, 
der sich ja auch durch eine gewisse noch nilher zu 
besprechendc Warmeerscheinung kundgibt (vgl. die 
Umwandlungspunkte der AV-Materialien), wurde im 
wesentlichen mit Ililfe des Magnetometers bestimmt, 
das eine scharfere Abgrenzung der Umwandlungs- 
periode gestattet. Das Probestiibchen befand sich 
in der Mitte des Ofens AB (Abb. 2), davor, in der 
zweiten GauBschen Hauptlage, das Magnetometer M, 
dessen Spiegel mittels einer vorgesetzten Linse das 
Bild des geraden Padens einer Gluhlichtlampe G ais 
Lichtzeiger auf die Skala S warf. Die vom Heiz- 
strom durchflossene Heizspule aus Nickeldraht mit 
ziemlich zahlreicheń Windungen je Zentimeter, dereń 
Wirkung auf das Magnetometer durch eine in dcm- 
selben Stromkreise eingeschaltete Hilfsspule H nach

Moglichkeit kompensiert wiu-de, diente gleichzeitig 
zur Magnetisierung des Probekorpers, die eine Ab- 
lenkung des Magnetometers lierrorbringt. Diese 
versclnvindet bzw. tr itt  wieder auf, wenn der Korpef 
den zweiten Umwandlungspunkt durchliiuft. Das 
in einem Loch am anderen Ende eingelassene Thermo- 
element gibt die zugehorige Temperatur des Probe
korpers an.

P roben . Die zur Untersuchung gelangenden 
Proben bestanden aus sieben gewohnlichen kauf- 
lichen Eisensorten, einigen besonders rcinen Proben 
Fisoherschen Elektrolj^eisens, einer vonProf. Goerens 
hergcstellten Probe auBcrordentlich reinen Eisens, 
das aber stark mit Sauerstoff angereichert war, sowie 
aus je einer Reihe von Proben mit wachsendem Ge- 
halt an Kohlenstoff (bis 1,8 %), Silizium (bis 8,5 %), 
Aluminium (bis 10,5 %) und Mangan (bis 16 %). 
Die Versuche^mit dem kauflichen Materiał dienten

hauptsachlich ais orientierende Vorversuche nament- 
lich in betreff des Einflusses der Hohe und der Dauer 
der Gliihtemperatur usw., wahrertd die Versuche mit 
den Legierungen nicht mu- AufschluB iiber die Ab- 
hangigkeit der magnetischen und elektrischen Eigen
schaften von der Holie des betreffenden Zusatzes, 
also eventuell auch nur geringer Yerunreinigungen 
geben, sondern auch durch Estrapolation auf 
den Zusatz Nuli die noch unbekannten Eigen
schaften ganz reinen Eisens finden lassen sollten. 
Der Yergleich mit den Ergebnissen der Untersuchung 
der schr reinen Proben ,von Fischer und von Goerens 
konnte dann zur Bestatigung der rechnerisch ermit- 
telten Resultate dienen. Dies envies sich alleidings 
nur fiir bestimmte physikalische Eigenschaften, wie 
Dichte, spezifischen Widerstand, Temperaturkoef- 
fizient des Widerstandes und magnetischen Satti- 
gungswert ais moglich, wahrend andere magnetisehe 
Eigenschaften wie Koerzitivkraft, Bemanenz, Maxi- 
malpermeabilitiit usw. auch bei reinem Eisen offenbar 
noch sehr variabel sind und  stark von der mechani- 
schen und thermischen Behandlung abhiingen.

Die crwiihnte Extrapolation auf den Wert Nuli der 
Yerunreinigungen war deshalb schwierig, weil aueH

Abbildung 2.
A n o rd n u D g  zur magnetisohen Bestimmung des zwoiton Umwandlungspunktcs.
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die Grundsubstanzen der gelieferten Reihen neben 
den absichtlich gemachten Zusatzen noch andere 
Yerunreiiiigungen yerschiedener Art, namentlich bis 
0,5 %  Mn, aufwiesen, so daB mehrere Anniiherungs- 
yerfahren notig wurden, um auch diesen Yerun- 
reinigungen Reclmung zu tragen. Auch die Ungleieli- 
mjiBigkeit des Materials und die nicht ganz aus- 
reichende Geuauiglceit der chemischen Analyse 
erschwerte diesen Yersuch, der aber doch im all
gemeinen ais gelungen bezeiclmet Werden darf.

. Gewóhnliches kaufliches Materiał (AV-Material).

Zur Verfiigung standen sieben mit laufender 
Numnier bezeichnete FluBstahlsorten, von denen 
m .  1 bis 5 0,04 bis 0,06 % C, 0,3 bis 0,4 % Mn, 
0,04 bis 0,1 %  P, 0,03 bis 0,07 %  S und nur wenig 
Silizium enthielten, wahrend jNr. 7 eine der ersten 
Proben aus legiertem Materiał mit etwa 3 %  Si war, 
,Nr. 6-eine Kohlenstofflegierung mit 0,55 % C, die 
beide liier kaum in Betracht kommen. Die fttnf

• ersten Proben wurden sówohl in Gestalt von 1 bis 
3 ćin dicken Platinen geliefert, aus denen die zylin- 
drisćhen Probestiibe hergestellt wurden, ais au ch in  

rGeśtalt von 0,5 mm dickem Dynamoblech, von dem 
.ein Teil bereits im Feinbleehwalzwerk nach dem 
technischen Yerfahreii ein-bis zweimal gegluht war, 
um einen Vergleich m it den in der Reichsanstalt 
gegluhten Proben zu ermoglichen. Yon den fiiiif 
ersten der hauptsaclilich in Betraęht kommenden 
Proben staiiimte nur Nr.' 3 aus derTliomasbirne, die 
:iibrigen aus dem Siemens-Martin-Ofen.

U m w an d lu n g sp u n k te . Fiir die Umwandlungs
punkte ergaben sich mit geringen Abweichungen 
zwischen den einzelnen Proben folgeride!Werte:

•Acj =  732 ° A i y =  673 ° ■
A c, =  765 0 Ar2 =  703 0
A c3 =  890 0 Ar3 =  880 0

Der erste Umwandlungspunkt wics eine Temperatur- 
hysterese yon etwa 60 0 auf; er ist auch bei den Proben 
mit nur rd. 0,05 % C durch subjektive Beobachtungen 
mit Fernrohr und Skala bei allerdings etwas miih- 
seliger Arbeit noch recht gut nachweisbar. Gerade 
diese Art der Beobachtung fulirte beim zweiten Um- 
‘wandlungspunkt zur Auffindung. einer biśher wohl 
noch nicht bemerkten Eigentumlichkeit: Bekannt
lich riihren die Wanneerscheinu,ngen der ersten Um- 
wahdlungspunkte AcŁ und Ar! yon der Losung bzw. 
Ausscheidung von Eisenkarbid her; wir wissen also 
genau, daB Aca einer Warmebindung entspricht, 
welche beispielsweise eine Wanderung des Galvano- 
ineters nach groBen Zahlen hervorbringen mogę, 
wahrend dann umgekelirt die Warmeentwicklung bei 
Ar! einen Ausschlag nach kleinen Zahlen geben muB. 
Durch Vergleich der Richtung der Galvanometer- 
ausschlage ergibt sich nun, daB auch Ac3 einer Wiirme- 
bindung, Ar3 einer Warmeentwicklung entspriclit, 
wahrend beim zweiten (magnetischen) Umwandlungs
punkt sowohl beim Temperatuianstieg wie beim Ab- 
sticg diegleiche Wiinneerscheinung beobachtet wurde. 
HieraiŁS geht ohne weiteres hervor, daB wir es beim

zweiten Umwandlungspunkt nicht ausschlieBlich-oder 
in erster Linie m it einer Warmebindung bzw. Ent- 
wicklung zu tun haben, wie bei den anderen Um- 
wandliingspunkten. Unterstiitzt wird diese Ansicht 
auch noch durch die Beobachtung, daB die bei Ac2 
und Ar2 auftretende Warmeerscheinung im allge
meinen noch nicht zu Ende ist, wenn die erreichte 
neue Ruhelage des Magnetometer-s schon das Ende 
des Umwandlungsprozesses anzeigt, sondern fast bei 
allen Beobachtungsreilien ńocli eine Zeitlang in 
demselben Sinn weitergelit, so daB nur der Anfang 
der thermischen Erscheinung gleichzeitig mit der 
magnetischen Erscheinung eintritt, wahrend das Ende 
der thermischen Erscheinung, das sich wenigstens 
beim ersten Umwandlungspunkt immer recht deut- 
lich hervorhebt, hier kaum mit Sicherheit festzu- 
stellen ist. Beide Tatsaclien lassen sich in einfacher 
Weise durch die Annahme erklaren, daB beim zweiten 
Umwandlungspunkt eine unstetige Aenderung der 
Wiirmeleitfahigkeit eintritt, und zwar, daB die Leit- 
fahigkeit obcrhalb 765 0 groBer ist oder doch weniger 
rasch mit steigender Temperatur abnimmt, ais 
unterhalb.

Nun hat P. WeiB1) gefunden, daB auch die spezi
fische Warnie beim zweiten Umwandlungspunkt eine 
unstetige Aenderung erfiihrt, und wieweit eine solche 
in den beobachteten Erscheinungen zum Ausdruck 
kommt, liiBt sich ohne weiteres nicht angeben. Immer- 
hin aber scheint aug der Richtung des GaIvanometer- 
ausschlages hervórzugehen, daB die aus tlieoretischen 
Griinden gemachte1 Annahme von P. WeiB2), die 
Wilnnetonung beim zweiten Umwandlungspunkt 
habe in . eiper. plotzlichen VergroBerung der spezi
fischen Wiirme bei der Abkiihlung ihren Grund, fiir 
sich allein den Sinn der beobachteten Erscheinung 
nicht erklaren kann.

Ob ferner nicht noch nebenbei tatsiichlich eine 
gewisse Warmeentwicklung bzw. -bindurig im Sinne 
einer Phaseminderung auftritt, aber durch dio Wir- 
kung des veranderten Wiirmeleitvermogens iiber- 
deekt wird, muB dahingestellt bleiben.

A usgliiheii der P ro b en . a) In  L u ft und  in  
S tick sto ff. Die Tatsache, daB geeignetes Ausgluhen 
die magnetischen Eigenschaften erheblich iindeni 
kann, ist lange bekannt und bereits yielfach zur Ver- 
besserung des Materials verwendet worden. Durch 
die yorliegenden Ausgliihversuche sollte nun nach 
Moglichkeit der EinfluB der Hohe der Gliilitempe- 
ratur. der Dauer des Gliihens, der Art der Abkiihlung 
usw. festgestellt werden. Es sind hierbei wohl 
mindestens zwei yerschiedene Wirkuiigen zu unter- 
scheiden: Einmal Beseitigung der mechanischen Har- 
tung, denn jede mechanische Hartung des Materials 
durch Hammern, Walzen, Stanzen, ja sogar durch 
einfaches Biegen, tr itt  auch ais magnetische Hartung 
in Erscheinung, insofern ais die Koerzitivkraft und

P. W eiB ot P a u l  N. B ock: Journ. do Phys. (4), 
Bd. 7, 1918, S. 249/64.

!) P. W oiB: Areh. des sciencos phys. et nat. Genóve 
1911, S. 411/12.
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der Hystereseverlust wiichst, die Permeabilitilt 
namentlich bei nicdrigen' Feldstiirken abnimmt, 
wahrend der Sattigungswert nicht erlieblich beein- 
fluBt wird. Die Hartung ist urn so groBer, je diinner 
und ischmaler die Proben sind, sie kommt also in 
doppelter Beziehung in Bctracht bei den Proben aus 
Dynamoblech, welches zunachst ais Ganzes eine sehr 
starkę Hartung durch das Auswąlzen und dann noch 
eine zweite durch das Ausschneiden oder Ausstanzen 
der meist ziemlieh schmalen Probcstreifen erfahren 
hat. Dagegen erscheint das Abdrchen der Proben 
aus .kompaktem Materiał zu zylindrischen Stiiben 
keine erhebliche Verschlec]iterung hervorzubringen 
Die Beseitigung dieser Hartung hatte man wohl un- 
zweifelhaft ausschlieBlich im Auge, ais man die auch 
mechanisch schwer zu verarbeitenden Dynamobleche 
zuvor einem AusglilhprozeB unterwarf, und da diese 
Hartung bei hoheren Temperaturen rascher, bei

bzw. darunter. Zuniłchst diente ais Atmosphare 
im Gltihofen ausschlieBlich Stiękstoff, wovon bereits

* die Eede war. Das Anheizen nahm etwa drei Stunden 
in Ansprueh; darauf folgte ein etwa 24stiindiges 
Verweilen auf der betreffenden mit dem Thermo- 
element gemessenen Gluhtemperatur; die Abkiili- 
lungsgeschwindigkeit betrug etwa 250 0 in der ersten 
Stunde, so daB also die Umwandlungspunkte ziemlich 
rasch durohlaufen wurden. Tatsiichlicli zeigte nilm- 
lich ein Kontrollversuch, bei welchein die Abldlhlung 
sehr langsam erfolgte (20 bis 25 0 je Stunde), daB 
Jiierdurcli nur beim Materiał Nr. G mit p,5 % Kohlen- 
stoff eine merkliche Verbesserung erzielt werden 
konnte.

Anstatt die Dauer des Gliihens zu verlangern, 
wiederholte man den GliihprozeB an denselben Proben 
so oft, bis ein gewisser Grenzzusfand erreicht oder 
iiberschritten zu sein schien.
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Abbildung 4. Permeabilitats- 
kurvcn von Bleoh A V 1 o.

Yor (— ) und nach ( - - - - )  dem ersten Gliihen bel 785° im Yakuum.

nicdrigen langsamer verschwand, erschien bei Ein- 
haltung einer gewissen Mindcstzeit die Beobachtung 
einer bestimmten Temperatur weniger wichtig. Dies 
stellte sich jedoch bald ais Irrtum lieraus; cs zeigte 
sich vielmehr, daB man trotz der Beseitigung der 
mechanischen Hartung das Materiał unter Um- 
stilnden- durch das Gliihen nicht nur verbessern, 
sondern auch verschlechtern kann, und daB sieli beim 
Ausgliihen auBerdem noch Vorgange chemischer und 
physikalischer Natur, namentlich in bezug auf Aende- 
rungen in der Molekularstruktur abspielen, dereń 
EinfluB auf die magnetischen Eigenschaften bis jetzt 
nur zum kleinen Teil sichergestellt erscheint.

Da die Annahme nahelag, daB fiir die Technik des 
Ausgliihens die Umwandlungspunkte eine wesent- 
liche Bedeutung haben wurden,. so wurden folgende 
Gliihtemperaturcn gewahlt: GCO °, 735 785 °, 840 °,
900 °, 950 1000 Von diesen lag die Temperatur
7350 zwischen dem ersten und zweiten, die Tempe- 
raturen 785° und 840 0 zwischen dem zweiten und 
dritten Umwandlungspunkte, die anderen dariiber

Die Wirkung des Ausgliihens auf die Magneti- 
sierungskurven liiBt sich liun kurz dahin zusammen- 
fassen, daB fur hohe Feldstiirken das Ausgliihen 
iiberhaupt keine merkliclien Veriinderungen liervor- 
bringt, urn so mehr aber fiir niedrige. Infolgedessen 
steigen die ‘Nullkurven und die Hystereseschleifen 
sehr viel steiler an, die Koerzitivkraft nimmt ab, die 
Remanenz und ebenso die Maximalpermeabilitat 
wachsen. Beispielsweise war bei einem Stab vom 
Material AY 1 die urspriingliche Koerzitivkraft von 
1,6 durch das erste Gliihen im Vakuum auf 0,8, durch 
das zweite auf 0,37 gesunken. Dies ist der niedrigste 
Wert, der bisher fiir gewohnliches kaufliches Materiał 
erreicht wurde, und er verdankt seine Entstehung 
auch sicherlich nur dem zufalłigen Zusammentreffen 
verschiedener giinstiger Umstande, woyon spater 
noch zu sprechen sein wird. Die Remanenz war bei 
demselben Stab nach dem ersten Gliihen von 9500 
auf 14000 gestiegen, durch das zweite wieder auf 
11000 gefallen und dem entspricht ein Anstieg der 
Maximalpermeabilitatvon3100 auf 8600 bzw. 14 400.
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Nicht ganz so 
ausgezeichnet, abei 
ebenfalls recht gul 
erwies sich das aus 
diesem MateriaJ lier- 
gestellte Blech, des
sen auBerordentlich 
steile Hysterese- 
schleifen und Per- 
meabilitiitskuryen 

durch Abb. 3 bis 4 
yeranschaulielit 

werden; sie treten 
namentlich in Er- 
scheinung nach dem 
Ausgliihen im Ya
kuum; beim Aus- 
gluhen in Stickstoff 
oder Luft war die 
Remanenz durch- 
schnittlich um etwa 
1000 Einheiten ge- 

ringer, wahrend 
eigentiimlicherweise 
die von den liefern- 
den Firmen gegluh- 
ten Dynamobleche, 
welche in Ringform 
in der Reichsanstalt 
untersucht worden 
sind, einenvielrun- 
deren Charakter der 
Hystereseschleifen 

und eine Remanenz 
von nur etwa 8000 
bis 9000 aufwie- 
sen. Diese immer- 
hin technisch recht 
wichtige und fiir die 

Ver\vertbarkeit 
mancher Blechsor- 
ten aussclilaggeben- 
deTatsache erschien 
lange Zeit ganz un- 
erklarlich, bis es sieli 
herausstellte, daB 
auch die in der 
Reichsanstalt ge- 
wonnene steile Kur- 
ve sclion durch 
bloGes langeres La- 
gern des Materials 

ihren Charakter 
mehr und mehr ver- 
lor, sich allmahlieh 
abrundete und yer- 
breiterte, kurz, die 
sogenannten „Alte- 

rungserscheinun- 
gen“ zeigte, die man
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im allgemeinen nur ais Folgę dauernder Erwarmung 
anzusehen pflegte (vgl. spater).

Was die Hohe der Gliihtemperatur betrifft, so 
ergab sich, daB bei dem im Stickstoff gegluhten g e - ' 
wóhnlichen Materiał eine.Gliihtemperatur von etwa 
785 0 am giinstigsten zu sein sclieint, denn Mer er- 
reicht die Koerzitivkraft und der Hystereseverlust 
ein Minimum, die Maximalpermea-bilitat eiń Maxi- 
muin; dagegen erwies sieli eine hohere Gliihtempe- 
ratur von etwa 900° erheblich ungiinstiger, auch 
wenn sie nur kiirzere Zeit zur Wirkung kam. Bei der 
Wiederholung des Gliihprozesses mit 785 0 zeigte es 
sich, daB die Stabchen im allgemeinen noch durch das 
viertc, die Bleche noch durch das dritte Gliihen 
im Stickstoff verbessert werden konnten, wahrend 
dariiber hinaus ein nochmaliges Gliihen bei beiden 
eine sehr erhebliche Verschlechterung brachte.

Die zwei inllingform im GasofengegliihtenProben, 
welche auch in bezug auf die Yerlustziffer untersucht 
werden konnten, erwiesen sich um 10 bis 30 % besser 
ais die von den liefernden Firmen technisch gegluhten 
Proben, die, wie erwiilmt, durchweg einen viel ab- 
gerundeteren Charakter der Hystereseschleifen zeig- 
ten, was auf liachtragliche Aenderungen durch Er- 
schiitterungen beim Transport zuriiekzufuhren sein 
kann1).

b) G liihen in  W assersto ff. Es ist bekannt, 
daB der Wasserstoff eine sehr stark hartende Wirkung 
auf reines Eisen hervorbringt, weshalb elektrolytisch 
niedergeschlagenes Eisen, das ja meist groBe Mengen 
von Wasserstoff enthalt, magnetisch auBerordentlich 
hart zu sein pflegt, doch wird ja hier der Wasserstoff 
in statu nascendi, also unter ganz besonderen Ver-. 
haltnissen, aufgenommen. Es erschien wichtig, auch 
den Versuch zu machen, ob etwa der in der Gliih- 
atmosphare enthalteiie Wasserstoff ebenfalls die 
Eigenschaften des Materials verschlechtern konnte. 
Zu diesem Zwecke wurden vier Blechproben von 
AV 1, 2, 5 und 7 je 24 st lang bei 810° in einer 
Wasserstoffatmosphare gegluht und die Koerzitiv- 
kraft vor und nach dem Gliihen bestimmt. Es zeigte 
sich, daB nicht nur keine Yerschlechterung, sondem 
sogar eine wesentliche Verbesserung durch das 
Gliihen eintrat, die zwar nicht so stark war wic beim 
Gliihen im Stickstoff oder gar im Vakuum, aber 
inunerhin noch auBerordentlich betrachtlich. Ein 
darauffolgendes zwolfstiind ges Gliihen im Vakuum 
bei 8000 hatte noch eine weitere erhebliche Ver- 
besserung zur Folgę. Man wird also annehmen 
diirfen, daB ein Waśserstoffgehalt der Gliihatmo-, 
sphare keinen direkt schadlichen EinfluB ausiibt.

*) G um lich  und S te in h a u s :  Elektrotcohn. Zeitschr. 
1913, Bd. 34, S. 1022.

c) G luhen im  Vakuum . Weiter sollte er- 
mittelt werden, ob die zuniichst beim Ausgliihen ver> 
wendete Stickstoff-Atmosphare eine Bo Ile spielt. 
Zu diesem Zwecke fuhrte man zwei Ausgliihversuche 
bei 785 0 und bei 900 0 im Vakuum aus, bei denen 
sich stets namentlich wahrend der ersten sechs Stun- 
den eine erhebliche Menge von Gas entwickelte, das 
man mittels der Wasserstrahlpumpe bescitigte. Der 
Erfolg war itberraschend, insofern sich die magnetisch 
weichen Materialien Nr. 1 bis 5 durch Gluhen bei 
785 0 ungemein stark verbesserten, und zwar war 
diese Verbesserung bei den Blechen bereits nach 
24 st zu einem gewissen Grenzzustand gelangt, 
wahrend die Stabe des Materials Nr. 1 und Nr. 5 
sich auch noch beim zweiten Gliihen verbesserten. 
Bei den normalen Blechen hat mit dem zweiten 
Gluhen schon wieder eine kleine Verschlechterung 
eingesetzt, wie sie ja auch nach mehrfacheni Gluhen 
im Stickstoff beobachtet wurde.

Spater wurden noch die Blechproben AV 1, 3 
und 5 nur 12 st lang bei 1100 0 im Yakuum gegluht 
und langsam abgekiihlt; das llesultat war durchweg 
erheblich schlechter ais nach dem Gluhen bei 785 °, 
aber zum Teil besser ais nach 24stiindigem Gluhen 
bei 900°, was jedenfalls auf die kiirzere Gliihdauer 
zuriiekzufuhren sein wird. In Zahlentafel 1 ist eine 
Uebersicht iiber die erzielten Resultate zusammen- 
gestellt, die noch diirch folgende Bemerkungen zu 
ergiinzen ist. Der spezifisclie Widerstand, der zwi
schen 0,12 und 0,14 9  je m/mm2 lag, nahin durch 
das Gluhen im Yakuum nur um wenige Prozent ab, 
so daB der Wirbelstromkoeffizient nahezu unveran- 
dert geblieben sein muB; ebenso fallt der Anstieg 
der Induktion $8 fiir die hochste erreichte Feldstarke 
von §  =  130 GauB kaum ins Gewicht gegeniiber der 
auBerordentlich starken Verbesserung bei niedrigen 
Feldstiirken, die sich namentlich in der Maximal- 
permeabilitat aufdruckt. Die Spalte mit dem Stein- 
metzschen Koeffizienten r h  der definiert ist durch die 
Beziehung:

Vhyat =  • 231.6

(V =  Hystereseverlust je ccm und Periode) gibt 
einen IJeberblick iiber die erreichte Verbesserung des 
IIystereseverlustes, wobei zu bedenken ist, daB 
diese Werte von kj der Maximalinduktion 33 =  18 000 
entsprechen; sie wurden sich fur SB =  10 000, also 
fiir die vom Verband Deutscher Elektrotechniker 
gewahlte Normalinduktion etwa um 25 bis 30%  
geringer ergeben haben, da r t nicht, wie Steinmetz 
irrtiimlichenveise angenommen hatte, iiber das ganze 
Bereich der Induktion konstant ist, sondern mit 
wachsender Induktion erheblich zuzunehmen pflegt.

(Eortsetzung folgt.)
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Die spezifisehen Warmen der Gase fur feuerungstechnische 
Berechnungen.

Von Professor Dr. B e r  u h  a
(SohluB von

S a u e r s to f f .
P ie r  (a. a., 0.) schloB aus semen Azetylenexplo- 

sionen, daB die Molekularwarmen yon Sauerstoff 
und Stickstoff gleich sein miissen. Hieraus ergibt 
sich der Wert fur Sauerstoff Cp =  0,217. Sclieel und 
H euse  (a. a. O.) bestimmten den Wert cp =  0,219. 
Hiermit sind auch die iilteren Messungen vonH ol- 
b o rn  und A u s tin 1) inziemlicherUebereinstimmung. 
Sie fanden cpm zw isch en  

20 — 2 4 5 ° =  0,223 1 =  0,22061 « .
20 — 4 4 0 ° =  0,2255 } S a S -" o =  0,224 > s l 3 o
20 — 630 0 =  0,2318 J =  0,230 J

B e g n a u lt  hatte cpm zwischen 0° und 200° zu
0,2175 bestimmt.

In den Tafeln ist der Wert cp == 0,218 fiir Sauer
stoff benutzt worden. Dieser Wert ist der Mittelwert 
zwischen den Befunden von P ie r  und von Scheel 
und H euse; die Begriindung hierfiir ist nachher 
noch angegeben.

K o h 1 e n o x y d.
P ie r 2) hat durch Explosion auch die Molckular- 

warme von Kohlenoxyd bestimmt und dieselbe gleich 
grot) wie die des Sauerstoffs und Stickstoffs gefunden. 
Auch die Versuche von B je r ru m 3) bestatigen das. 
„KohlenoJfyd und Sauerstoff scheinen nach Explo- 
sionsversuchen recht genau dieselbe spez. Warme zu 
haben wie Stickstoff.11

Benutzt man nun fiir Luft den angegebenen Wert 
0,241, fiir Stickstoff 0,249, fiir Sauerstoff den Mittel
wert 0,218 und multipliziert diese Werte m it den ent
sprechenden Molekulargewichten: 28,95 bzw. 28,02 
bzw. 32, so ergeben sich iibereinstimmende Mole
kularwarmen von 6,977 bzw. 6,977 bzw. 6,976, so 
daB die oben angegebenen cp-Werte ais die zuver- 
liissigsten angesehen werden miissen. Die yerschie- 
denen im Nernstschen Laboratorium durch Ex- 
plosionsversuche bei hohcnTemperaturen gewoimenen 
und auf 0 0 bezogenen Werte sind nur um eine
Kleinigkeit kleiner ais jene in der Eeichsanstalt
nach der Durchstromungsmethode bei Temperaturen 
bis 1400 0 erhaltenen und auf 0 0 bezogenen Werte. 
Es erscheint also durchaus gerechtfertigt, den Wert 
mcp =  6,977 bei der Berechnung der Einzelwerte 
der spezifisehen Warmen der sogenannten zwei- 
atomigen Gase: Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenoxyd, 
Luft, zugrunde zu legen.

Da nun die Molekularwarmen fiir Sauerstoff, 
Stickstoff und KohlenoXyd gleich sind, go ergibt 
sich fiir Kohlenos^d der Wert cp =  0,249.

x) Wissensch. Abh. d. Phys.-Techn. Reichsanst. 1905, 
Bd. 4, H. 2, S. 147.

2) Z. f. Etektrochcm. 1910, Bd. 16, S. 897.
’ ) Z. f. Elektrochem. 1911, Bd. 17, S. 733.

r d  N e u m a n n  in Breslau.
Seite 749.)

W a s s e r s to f f .
Fiir den Wasserstoff liegen ebenfalls sehr genaue 

Messungen von P ie r 1) vor. Aus diesen Zahlen, 
korrigiert von Bj e r ru m 2), sowie nach dessen eigenen 
Messungen3) und nacli den Berechnungen nach 
E in s te in  bzw. K e rn s t-L in d e m a n n  ergeben sich 
folgende Werte der Molekularwarmen fiir Wasser
stoff bei konstantem Yolum mcT:
Temperatur 

0 C beobachtet berechnet berechnet

18 4 , 9 - 5 ,2 aus cp / ct 4,96 4,96
1413 5 ,3 4 ' 5,37 5,37
1592 5,42 5 ,45 6,44
1801 5,47 nach
1835 5,52 5,54 5,52
1916 5,57 Pier-
2017 5,61 5,61 5,59
2147 5,67 Bjorrum
2250 5,72 5,69 5,67
2368 5,79

B je rru m  berechnet die Molekularwarme fiir 
konstantes Yolum bei 0 0 im Mittel zu 4,96, hieraus 
ergibt sich fiir konstanten Druck 4,96 +  1,985 
=  6,945. Danach ist die spezifische Warme des 
Wasserstoffs

DaB dieser Wert der Molekularwarme des Wasser
stoffs etwas kleiner ist ais die unter sich gleichen 
Molekularwarmen der anderen zweiatómigen Gase, 
ist nicht auf eine Ungenauigkeit der Bestimmung 
zuriickzufiihren, sondern diese Abweichung scheint 
in der Natur des Wasserstoffs zu liegen, was durch 
Messungen bei tiefen Temperaturen durch E u ck en  
bestatigt wird.

D ie T e m p e ra tu rk o e ff iz ie n te n  d e r sp e z i
fiseh en  W arm en d er zw e ia tó m ig en  Gase. 
Die spezifisehen Warmen der zweiatómigen Gase 
wachsen mit der Temperatur an, und zwar geradlinig. 
Wie neuere Untersuchungen gezeigt haben, yerlauft 
der Anstieg streng genommen nicht ganz in der 
Form einer Geraden, kommt einer solchen aber so 
nahe, daB wir fiir praktische Zwecke unbedenklich 
mit dem geradlinigen Zuwachse rechnen konnen.

H o lb o rn  und H en n in g  (a. a. O.) haben fiir 
. Stickstoff zwischen 0 0 und 14000 die wahre spez. 
Warme cp =  cp 0 ° +  0,0000381, L an g en  cT =  cT 0 0 
+  0,0000378 t  gefunden, S ch iile1) rechnet deshalb 
die w ahre  spez. Warme der zweiatómigen Gase zu

mcp =  6,86 +  0,00106 t  
m c, =  4,875 +  0,00106 t

■) Z. f. Elektrochem. 1910, Bd. 16, S. 897.
2) Z. f. Elektrochem. 1911, Bd. 17, S. 731.
3) Z. f. Elektrochem. 1912, Bd. 18, S. 101.
*) Z. d. Ver. d. Ing. 1916, S. 630.
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Pi er (a. a. 0.) fand die m it t le re  spez. Warnie fiir

Argon (mcv)m =  2,977 =  konstant
Wassorstoff (mcv)m =  4,700 +  0,00045 t

- Stlckstoff (mcv)m =  4,900 +  0,00045 t-

Die Molekularwarmen selbst sind in beidcn Fallen, 
wie vorher schon gezeigt, etwas zu klein, die ge- 
fundenen Temperaturkoeffizienten stimmen- aber 
nach den verschiedcnen Forschern ziemlich gut mit- 
einander iiberein. ■ Die in der Phys.-Techn. Reichs- 
anstalt bei Temperatiiren bis 1400 0 gefundenen 
Werte sind eine Kleinigkeit hoher ais die im Nernst- 
schen Laboratorium bis zu Temperaturen von etwa 
2500 0 ermittclten.

Bei einheitlicher Umrechnung ergeben sich fiir 
beide Falle folgendę Werte fiir die w ah ren  spez. 
Warmen bei bestiinmter Temperatur fiir 1 kg Gas, 
unter Einsetzung der richtigeń Molekularwarmen:

Nach Nach
Holborn, Henning, Langon Pier, Bjcrrum

Stickstoff cP =  0,249 +  0,00003781 0,249+0,00003321 
Sauerstoff cP =  0 ,218+  0,0000332 t  0,218+0,00002811 
Kohlenoxyd cp =  0,249 +  0,00003781 0,249+0,0000332 t 
Luft cp =  0,241 +  0,00003061 0,241+0,00003111
Wasserstoff cp =  3,445 +  0,000526 t  3,445+ 0,00044041

In den Zahtentafeln sind die łetztgenannten Werte, 
welche bis zu den hóchsten yorkommenden Tem
peraturen experimentell gemessen sind, benutzt 
worden.

Die m itt le re n . spezifischen Warmen zw isehen  
Anfangs- und Endtemperatur ergeben sich aus den 
Konstanten plus dem halben Temperaturzuwachs, 
sie betragen also unter Zugrundelegung der Pier- 
Bjerrumschen Zahlenwerte:

Stickstoff cPm =  0,249 +  0,0000166 t 
Sauerstoff cPm =  0,218 +  0,00001406 t 
Kohlenoxyd cpm =  0,249 +  0,0000166 t  
Luft cPm =  0,241 +  0,0000155 t
Wassorstoff cPm — 3,*145 +  0,0002232 t

Ganz anders ais bei den zweiatomigen Gasen 
ist der Yerlauf der Zunahme mit steigender Tem
peratur bei Kohlensaure, Schwefliger Saure und 
Wasserdampf, und zwar bei Kohlensaure und Wasser- 
dampf ganz abweichend von einander. Die Unter- 
schiede werden namentlich bei graphischer Auf- 
zeichnung (Abb. 1 und 2) deutlich erkennbar.

Ko h le n  s a u re .
Neucre experimentelle Bestimmungen der spez. 

Wiirme der Kohlensaure lieferten folgende Werte. 
Scheel und H e u se 1) cp bei 0 °  =  0,202. H o lb o rn  
und H e n n in g 2) und H o lb o rn  und A u s tin 3) 
fanden cpm

o — 200 0 =  0,2168
20 — 440 0 =  0,2306 
20 — 630 ® =  0,2423 
2 0 — 800 ° =  0,2493 
2 0 — 847° =  0,2491 
20 — 1000 0 =  0,2602 
20 — 1200 0 =  0,2654 

___________  20 — 1360 0 =  0,2678
M Jahresber. d. Phys.-Techn. Reichsanst. 1912.
2) Ann. d. Phys. 1907, Bd. 23, S. 809.
) Wiss. Abh. d. Phys.-Techn. Raichsanst. 1905, 

Bd. 4, H. 2, S. 147.
XXVIII. 39

Holborn und Henning . berechnen cp 0 0 =  0,201, 
Holborn und Austin 0,2021. Aehnliche Werte fand 
L a n g e n 1). L a n g c n -S c h re b e r2) ermittelten zwi- 
schen
17 — 1500 0 (mcy)m =  10,45, daraus folgt

(lUCpJm == 12,43, Cpm — 0,283 
17 — 1700° (mcy)m == 11,20, daraus folgt

(mcp)ra =  13,18, Cpm == 0,300
Weitere Messungen bei hoheren Temperaturen stam- 
men von P ie r3). Diese Zahlen hat B jc rru m 4) mit 
den Ergebnissen eigener Versuche und mit theoreti- 
schen Berechnungen nach E in s te in  und N e rn s t-  
L in d em an n  zusammengestellt und alle Werte auf 
mittlere Molekularwarmen (mcp)m bezogen, wodurch 
sich folgendes Bild ergibt:

beobftchtet. berechnet berechnet
18 0 7,09 aus cp/cv 6,87 6,85

18 — 200° 7,480 7,44 7,44
18 — 440° 8,143
18 — 630° 8,601 Holborn- 8,66 8,67
18 — 800° 8,964
18 — 1000° 9,332 Ilenning 9,34 9,35
18 — 1200° 9,637
18 — 1364° 9,839J 9,87 9,80
18 — 1611 0 9,976' 10,07 10,03
18 — 1725° 10,06
18 — 1839° 10,28 i  ier 10,23 10,21
18 — 2110° 10,47 10,45 10,45
18 — 2714“ 12,89 Bjcrrum

Auf Grund obiger Unterlagen hat Sclnile (a. a. O.) 
mittels eines graphischen Verfahrens Einzelzahlen fiir 
die spez. Warmen der Kohlensaure bezogen auf 
Gewichtseinheiten fcstgelegt, auf welche in den bei- 
gegebenen Tafeln Bezug genommen ist.

S c h w e f l ig e  S iiu re .
Die Molekularwarnie der Schwefligen Siiuro ist 

genau so groB wic die der Kohlensaure. Diese 
Werte sind von P ie r6) festgestellt worden; eine 
Bestatigung dieser Befunde liefern die von T h ib a u t 
ausgefiihrten Schallgeschwindigkeitsmessungen in 
beiden Gasen. Fiir die Schweflige Siiure gelten 
also die fiir Kohlensaure aufgestellten Zahlen.

W a s s e r d a m p f .
Fiir die spez. Warmen des Wasserdampfes liegen 

eine ganze Beihe exakter Jlessungen vor. H o lb o rn  
und H e n n in g 6) ermittelten zwischen 110 0 und t 0 
folgende m itt le re n  spez. Warmen fiir 1 kg Dampf:
(cPm) 110 —  270 0 =  0,4639 (cpm) 110 —  1000 0 =  0,4956

110 — 4 4 0 ° =  0,4713 110 —  1 1 8 3 ° =  0,5040
110 — 0 2 0 ° =  0,4717 110 — 1 2 0 0 ° =  0,5138
110 — 8 0 0 ° =  0,4777 110 —  1327 0 =  0,5209
110 — 8 2 0 ° =  0,4881 1 1 0 —  1 3 5 0 ° =  0,5278
1 1 0 -  8 3 4 ° =  0,4816

Fiir hohere Temperaturen liegen wieder Ex- 
plosionsversuche von P ie r  und B je rru m  vor.

1) Forschungsarb. 1903, H. 8, S. 1.
J) Z. d. Ver. d. Ing. 1903, S. 631; Dingl. Pol. J. 1903, 

Bd. 318, S. 433.
3) Z. f. Elektrochem. 1910, Bd. 16, S. 897.
*)■ Z. f. Elektrochem. 1911, Bd. 17, S. 733; Z. 

phys. Chem. 1912, Bd. 79, S. 537.
s) Z. f. Elektrochem. 1910, Bd. 16, S. 897.
8) Ann. d. Phys. 1907, Bd. 23, S. 809.
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B je r ru m 1) hat aus Beobachtungen von N e rn s t 
und L e v y 2), H o lb o rn  und H ennrng . (a. a. O.), 
P i er (a. a. O.) und eigenen Versuchen folgende 
mittlere Werte fiir die Molckularwarmen bei kon
stantom V olum  (mev)n, berechnet und mit den 
theoretiseh berechneten Werten zusammengestellt.

beobachtet berechnet
0 — 5 0 ° ' Nernst 5,90 0,02
0 — 270° • und 0,40 ' 6,34 -
0 — 450 °, Levy 0,82 6,67

l l O - 020°' Holborn 0,51 0,55
l lO — 1000° und 6,94 0,95
110 — 1327 0 J Henning 7,40 7,30

0 — 1727°' 7,90 7,92
0 — 1811 0 7,92 7,98
0 — 2110° Pier 8,54 8,52
0 — 2377 0 und 9,37 9,11
0 — 2063 0 Bjerrum 10,00 9,90
0 — 290S 0 10,50 10,7
0 — 3064° 10,90 11,3

Hiermit stimmen auch die Bereehnungeu von Siego ls),
Auf Grund yorgenannten Zahlenmateriales hat 

auch wieder S ch iile4) mit Hilfe des graphischen 
Verfahrens die einzelnen Werte der spez. Warme des 
Wasserdampfes fiir verschiedene Temperaturen, be- 
zogen auf Gewichtsniengen, festgestellt. Diese Werte 
sind in den Tafeln m it benutzt.

Bei feuerungstechnischen Rechnungen konnen 
unter Umstiinden auch noch die spez. Warmen 
anderer Gase, wie Methan, Aethylen, Azetylen, Ben
zol in Betracht kommen, z. B. bei der Yorwarmung 
von Koksgasen. Die Bestimmungen der spez. Warmen 
dieser Gase sind nun bisher leider, namentlich auch 
hinsichtlich der Veriiuderlichkeit mit der Temperatur, 
nicht so in Uebereinstimmung, wie es wunschens- 
wert ware. "Nachstehcnd sind einige Werte mit- 
geteilt. Da die Erwarmung solcher Gasgemische 
jedoch nur auf wenige huiidcrt Grad ausgedehnt wer
den kann, weil sonst Zersetzung eintritt, so wird der 
Rechenfehler praktisch nicht sehr erheblich sein.

Nachsteliende Zahlen sind jn i t t le r e  spez.■ War
men cpm zwischen 0° bis 200° fiir 1 kg und 1 cbm.

fur 1 kę fiir I cbm
Methan . . . . . . . 0,593 0,424 (Lussana)
Aethylen. . . . . . .  0,404 0,505
Azetylen......................... 0,370 0,430
Benzoldampf. . . . .  0,375 1,261 (Regnault)

Die Zahlen von M alla rd  und Le C h a te lie r  weichen 
hiervon ziemlich ab:

M ethan. . . . epm /kg= 0,478 Cpm/cbm =  0,343
+  0,000498 t  +  0,000357 t

Aethylen . . . epm /kg= 0,335 cpm/cbm =  0,420
+  0,000393 t  +  0,000491 t.

Von den spez. Warmen der genannten Gase sind also 
zurzeit keine eindeutigen Zahlen vorhanden.

Zum SchluB sollen noch einige Beispiele fiir die 
Anwendung der Zafilentafeln gegeben werden.

1) Z. f. Elektrochem. 1912, Bd. 18, S. 102; Z. f. 
Phys. Chom. 1912, Bd. 79, S. 521.

2) Verh. d. Phys. Ges. 1910, Bd. 11, S. 329; Bd. 12, 
S. 117.

3) Z. f. Phys. Chom. 1914, Bd. 87, S. 641.
*) Z. d. Yer. d. Ing. 1916, S. 630.

W ii r m e in h a l t .
Bei einer Schmelze in einem Martinofen treten 

16 958 cbm verbrannter Gase mit einer Temperatur 
von 1500° aus dem Ofen in den Warmespeichei 
und ziehen mit 3000 in den Essenkanal ab. Wieviel 
Warme konnen die Gase an den Warmespeichei 
abgeben ?

Die Abgase bestehen aus 1830 cbm Kohlensaure. 
1116 cbm Sauerstoff, 13 512 cbm Stickstoff und 
1500 cbm Wasserdampf. Der Warmeinhalt bei 
15000 ist nach Tafel 4

C 02 1 830 ■ 0,536 =  981 WE 
0 2 +  N2 14 628 • 0,342 =  5003 „

H 2 O 1 500 • 0,424 =  636 „ 
W armekapazitiit fiir 1 0 6620 WE 

6620 ■ 1500 =  9 930 000 WE.
Die Gase enthalten beim Abgang m it 300 ° in den 
Essenkanal

C 02 1 830 • 0,442 =  809 WE 
O, +  N , 14 628 • 0,318 =  4652 „

H2Ó 1 500 • 0,376 =  564 „ 
Warraekapazitiit fiir 1 0 5025 WE 

5025 - 300 =  1 507 500 WE.
An die Warmespeicher werden also a,bgegeben:

9 930 000 — 1 507 500 =  8 422 500 WE.

F 1 a m m e n t  c m p e r a t  u r e n.
Welehe theoretische Flammentemperatur kann bei 

der Yerbrennung von Teeról, ohne Vorwarmung voi: 
Luft, erzielt werden?

Die Zusainmensetzung der brennbaren Bestand- 
teile von Teeroi wird im allgemeinen zu 90 %  Kohlen- 
stoff, 7 %  Wasserstoff und 0,5%  Schwefel angegeben. 
Das Oel soli nicht melir wie i  %  Wasser enthalten. 
Der Heizwert schwankt praktisch zwischen 880C 
und 9200 WE. Aus einer sehr eingehenden Unter- 
suchung der Teerole durch C onstam  und Schliip- 
f e r 1) ergibt sieli ais Mittelwert aus 29 Teerolanalyseii 
der wirklich gemessene Heizwert zu 8943 WE. Diesei 
Wert soli auch in nachstehender Bereclinung benutzi 
werden.

Nach den Formeln
12 kg C +  32 kg O =  44 kg C02
2 „  H' +  16 „ 0 =  18 „ H 20

32 „ S +  32 „ O =  48 „ S 0 2
{ 0,90 kg C 2,40 kg 0 1 , f3 ,3 0 k g C 0 2

brauehen < 0,07 „ H  0,56 „  O > ? { 0,03 „  H2C
 ̂0,005 „ S 0,005 „  O J SeDen ( 0,01 „ S 02

2,965 kg O
Da mit Luft verbrannt werden soli, so gehoren zu 
diesen 2,965 kg O (im Yerliiiltnis von 23,2 : 76,8  ̂
9,815 kg N, theoretiseh erforderlich sind also 12,780 kg 
Luft. Da in der Praxis nicht oline Luftuberschufi 
gearbeitet werden kann, den wir mit 30 % annehmer

30wollen, so kommen weiter noch 12,780 • ^  =  3,83 4kg

Luft hinzu. Wir erhalten also unter Benutzung dei 
mittleren spez. Warmen der Tafel 2 in der An- 
nahme, daB die erreichbare Temperatur etwa 18001 
betragen wird:

l ) Z. d. Ver. d. Ing. 1913, S. 1489; M uspratt Erg., 
Bd. I, S. 390.
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t =  -
8943

(3,30 -.0,280) +  (0,03 -.0,554) +  (0,01 • 0,280) +  (9,815 • 0,279) +  (3,834; 0,209) 
8943 8943

0,9240 +  0,3490 +  0,0028 +  2,7384 +  1,0313 5,0455
1772 °.

Sind die Gase auf Raummengen bezogen, so muB 
sich bei der Berechnung dasselbe Ergebnis heraus- 
stellen, wie bei Berechnung m it Gewichtsmengen. 
Man dividiert die Gewichtsmengen durch die spe- 
zifischen Gewichte der Gase. Es wiegt (nach Landolt- 
Bornstein) 1 cbm : Luft 1,293, Kohlensaure 1,965, 
Stickstoff 1,251, Wasserdampf 0,804, Schwefiige 
Siiure 2,86 kg.

Wir haben also in unserem Beispiel 1,679 cbm C02, 
0,783 cbm H20 , 0,0035 cbm S 02, 7,845 cbm N2 und 
2,965 cbm Luft.

Unter Benutzung der mittleren spezifischen 
Wiirmen der Tafel 4 erhalten wir also:

8943

dabei ontstehen
0,063 cbm C02 — cbm Hn 

.0,227 „  „ -  „  ,;
0,026 „  „ 0,054 „

,, ,, 0,134 ,, fj
0,006 „ „ 0,006 „

O — ebm N
-  „  N
-  „  N
-  „  JN
-  „ N
-  „ N

0,545 „  N

0,322 cbm C02 0,194 obm H20  0,545 cbin N 

0,242 obm 0 5 • =  1,152 obm Luft =  0,910 obm Na.

DieRauchgasenachderYerbrennung bestehen also aus:
0,322 cbm C02
0,194 „  I120
1,455 „ N.

(1,679 ■ 0,550) +  (0,783 • 0,446) +  (0,0035 ■ 0,550) +  (7,845 • 0,348) +  (2,965 • 0,348) 
8943 8943

0,9237 +  0,3492 +  0,0019 +  2,7304 +  1,0338

Die 2 0 Unterschied gegen die vorige Rechen- 
weise sind auf Ungcnauigkeiten der Benutzung der 
abgekurzten Zahlen zuriickzufiihren.

Das Rechnen mit Zahlen, die auf Gasvolumina 
bezogen sind, ist besonders beąuem bei allen Auf- 
gaben, bei denen es sich um die Verbrennung gas- 
formiger Brennstoffe handelt.

B e i s p i e l :
Generatorgas mit folgender Analyse

5,0390 

die

1,971 cbm Rauckgas.

=  1774 o. Da 30 % LuftiiberschuB
notwendig sind, so be- 

trag t die auf 600 0 vorzuwitrmende Luftmenge 
1,152 +  0,346, fast genau 1,5 cbm. Diese 
bringen bei der Erhitzung auf 6000 (Tafel 4) 
1,5 ■ 600 • 0,324 =  292 WE mit. Die Flammen- 
temperatur, die voraussichtlieli etwa 1800 “ er- 
reichen wird, ergibt sich also wie folgt:

t  =
1297 +  292

C02 CO Cn H2n CHł Ha o ,  n 2
% % % % % % %
6,3 22,7 0,3 2,6 13,4 0,2 54,5

soli kalt mit 30 % LuftiiberschuB verbrannt werden. 
Die Verbrennungsluft wird auf 600° vorgewiirmt. 
Wie hoch ist die erzielbare Flammentemperatur? 

Das Generatorgas liefert folgcnden Heizwert:

(0,322 • 0,550) +  (0,194 • 0,446) +  (1,445 ■ 0,348) +  (0,346 • 0,348)

1589
0,1771 +  0,0865 +  0,5063 -f 0,1204 

1589
0.8903

1784°.

0,063 cbm C0'2
0,227 „  CO
0,026 „ CH,
0,134 „ H2
0,003 „  Cn Haa
0,002 „ O.,
0,545 „ N2.

3 034 WE =  689 WE
8 562 
2 570 

13 939

=  222 
=  344 
=  42

Fiir derartige Rechnungen diirfte somit die Be
nutzung der mitgeteilten Zahlentafeln sehr be- 
quem sein.

Z usam m enfassung .

1,000 cbm Generatorgas =  1297 WE 
1 cbm dieses Generatorgases braucht folgende 
Mengen Sauerstoff zur Verbrennung und gibt damit 
folgende Mengen Yerbrennungsgase:

0,063 cbm CO, brancheu
0,227 ,, CO • 0,5 Yol. 0  = 0,114 cbm 0
0,026 ł» CH, ■2 „ 0  = 0,054 tf 0
0,134 h 2 ■0,5 „ 0  = 0,067 0
0,003 >> Cn H o 3 „ 0  = 0,009 »> 9
0,002 > > 0 2 —
0,545 n 2 —
1,000 cbm 0,244 cbm 0

0,002 ,, 0
■ [i 0,242 cbm 0

Die- bisher allgemein benutzten spezifischen 
Wiirmen der Gase sind nicht melir ais zutrcffend an- 
zusehen. Zahlreiche experimentelle Bestimmungen 
verschiedener Forscher haben in den letzten Jahren 
Werte geliefert, die, auf einheitliche Form ge- 
bracht, in so guter Uebereinstimmung miteinander 
sind, daB sie ais cndgllltig angesehen werden 
miissen. Auf Grund dieser Ergebnisse sind mehrere 
Zahlentafeln bereclmet, welche dic fiir feuerungs- 
technische Zwecke in Frage kommenden wahren 
und mittleren spezifischen Warmen; auf 1 kg 
und 1 cbm bezogen, fiir dic Temperaturen von
0 bis 3000 entlialten. Die praktische Venven- 
dung der Zahlentafeln wird an einigen Beispielen 
erliiutcrt.
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Weltwirtschaftliche Irrtfimer.
Yon Direktor G. R asch  in Berlin.

I j ic  Ursaclien des Weltkrieges sind zweifellos sehr
^  mannigfach gewesen. Eine Menge verschie- 

dener Umstiinde haben mitgewirkt, um dieses ge-* 
waltige Ereignis herbeizufiihren. Aber eine ent- 
scheidende Bedeutung fiir die Zuspitzung der poli
tischen Verhaltnisse, die schlięBlich zu dem furcht- 
baren Zusammenprall der VoIker fiihren muBte, hat 
sicherlicłi der Gegensatz zwischen Deutśehland und 
England gehabt, der durch weltwirtschaftliche 
Fragen hervorgerufen wurde. Von keiner Seite 
sind die bestehenden Spannungen so zielbcwuBt be
nutzt zu dcm Zwecke, das Deutsche Reich wirtschaft- 
lich und politisch żu yernichten, wie von den eng- 
lischen Machthabern, und ohne diese treibende Kraft 
wiire wahrscheinlich der Frieden bewahrt geblieben. 
England befiirchtete, daB Deutśehland seiner AVelt- 
machtstellung wirtschaftlich und damit auch poli
tisch gefahrlich werden konnte, und wollte unser Volk 
daher in seiner Entwicklung liindern, seinen Aufstieg 
gewaltsam unterbrechen. Diese englischen Gedanken. 
beruhen aber auf Irrtiimern. Die Furcht vor Deutsch- 
land war unbegrilndet, und die Mittcl zur Beseitigung 
ihrer Ursaclien waren yerkehrt, weil sie fiir England 
sclbst verhangnisvoll werden muBten. Das wird sich 
in politischer Bezielning auf verschiedenen Gcbieten 
zeigen, gilt aber zunachst und vor alleni in wirt- 
schaftlicher Hinsicht, was im folgenden dargelegt 
werden soli.

Schon seit langen Jahren tra t deutlich das eng- 
lische Bestreben zutage, der Entwicklung der deut
schen Industrie und des deutschen Handels Abbruch 
zu tun. Dieses Bestreben war auf jeden Fali toricht 
und fiir England niclit ńutzlich. EinigennaBen er- 
klarlich war es noch, daB England dcm deutschen 
Handel, besonders dem iiberseeischen, und der deut
schen Schiffahrt Schwierigkeiten bereiten wollte, um 
selbst die Yermittlung des betreffenden Giiteraus- 
tausches zu iibernehmen. weil gerade diese Gewerbe 
stets besonders lohnend fiir ein jedes Volk gewesen 
sind. Indessen haben auch hierbei die Engliinder 
iibersehen, daB bei Anwendung yon Gewalt, die sie 
doch schlięBlich offenbar geplant haben, gleichzeitig 
mit der Vernichtung des deutschen Handels auch 
seine Quellen yerschiittet werden muBten, und daB 
also daraus nur fiir Deutśehland ein Schaden, aber 
fiir England kein Nutzen und kein Ersatz fiir seine 
groBen, m it der Gewalt verbundenen Opfcr erwachsen 
konnte. England hat in den rergangenen Jahr- 
hunderten m it yiel Gliick und Geschick alle Wett- 
bewerber im Welthandel gewaltsam aus dem Felde 
gcschlagen und sich dereń Handel angeeignet. Aber 
es war im wesentliclien der Handel, den diese Volker 
mit fremden Waren fuhrten oder mit Waren ihrer 
reichen Kolonien, die England in den Kampfen ge- 
winnen wollte und auch gewann. Deutśehland hat

jedoch die auBerordentliche Entwicklung seines 
Handels fast aussćhlieBlich dadurch erreicht, daB 
es seinen wachsenden Bedarf an llohstoffen ein- 
fiihrte und seinen UeberschuB an Erzeugnissen dafiir 
ausfUhrte, also indem es fast lediglich seinen eigenen 
Warenyerkehr vermittelte. Der geringe Umsatz 
unserer Kolonien und dereń Bedeutung an sich kann 
wolil fiir England kem ausschlaggebender Grund fiir 
ein solches Unternelunen wie den Weltkrieg gewesen 
sein. Andere V5lker haben viel wertvolleren Kolonial- 
besitz, der englische Habgier yiel eher hatte reizen 
miissen. Aber der Umfang des deutschen Handels 
hatte den des englischen 1914 fast erreicht, das war 
fiir den englischen Ehrgeiz unertraglich und machte 
das englische Volk blind gegen die Tatsache, daB 
das Deutsche Reich eine fast doppelt so groBe Bc- 
yolkeriing hatte wie England, daB also dieser groBe 
Warenumsatz eine Naturnotwendigkeit geworden 
war, um das so sehr gewachsenc deutsche Volk, 
das der heimische Boden nicht mehr erniihren konnte, 
mit dem notigen Unterhalt zu versehen. Es erscheint 
widersinnig, einem Volke seinen eigenen Handel 
rauben zu wollen, und es liegt, wie eben gezeigt, fiir 
den Riiubcr kein Segen. darin.

Friiher haben die groBen englischen Staats- 
manner anders gedacht und gehandelt ais ihre 
jetzigen Nachfolger. Jene verfolgten das Ziel, i li r 
Volk z u r  B e ta tig u n g  se in e r re ich en  K riifte  
zu e rz ieh en , und die Handelskriege, die sie fiihr- 
ten, dienten dem Zwecke, dem englischen Volke 
hierfiir die Moglichkeiten zu sichern. Die neueste 
englische Politik, die zum Weltkriege fiihrte, war 
dagegen von anderen Beweggriinderi eingegeben. Der 
Unterschied tritt vielleicht am schiirfsten zutage, 
wenn man die Schiffahrtsakte Cromwells m it dem 
Warcnschutzgesetz der neunziger Jahre, durch das 
die Bezeichnung des Urspnmgslandes aiif einge- 
fiihrten Waren vorgeschrieben wurde, und die 
Wirkung dieser beiden englischen Gesetze mitein- 
ander yergleicht.

Die Schiffahrtsakte bestimmte, daB alle in frem
den Erdteilen erzeugten Waren nur auf englischen 
Schiffen nach England und den englischen Kolo
nien eingefiihrt und alle aus europaischen Liindern 
herriihrenden Waren nur auf englischen oder dem 
ausfiihreuden Laride angehorigen SchilTen in England 
ein^efiilirt werden sollten. Das Gesetz ist ein Aus- 
fluB des kraftvollen, gesunden Gedankens, daB sich 
das englische Yolk bei richtiger ErzLehung fiir seine 
eigenen Bediirfnisse von der fremden Beyormundung 
in Handel und Schiffahrt freimachen konne, liiBt 
aber jedem anderen Yolke das glciche Recht. Es 
wollte dem eigenen Volke nur den Anteil an Handel 
und Schiffahrt unter allen Umstiinden sichern, der 
ihm billigerweise zukam, den Anteil, den umgekehrt
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England unsercm Yolke aber in den letzten Jahr- 
zehnteu neidete und entziehen wollte. Das Waren- 
schutzgesetz dagegen ist ein Zeichen der Schwiiehe, 
denn es rechnet: in einer rein wirtschaftlichen Frage 
niclft mit den wirtschaftlichen Kraften des eigenen 
Yolkes, sondern mit seinern Stammesstolz; es ist 
der begriffliche Vorlaufer des im Kriege angewandten. 
Yerfahrens, einen unbequemen Wettbewerber nicht 
durch FleiB und Tiichtigkcit zu besiegen, sondern 
mit roher Gewalt auszuschalten. Die Schiffahrtsakte 
erfullte ihreri Zweck, sie hat das englische Volk, 
dem bis dahin Tatkraft und Wagemut fiir Handel 
und Schiffahrt nicht im nótigen Mafie zu eigen war, 
zum ersten Handels- und Seefahrervolk der Welt 
gemacht. Zwar veranlaBtc sie die Holliinder, die den 
bisherigen Handel nicht verlieren wollten, zu Kriegcn 
gegen England, aber dieses muBte aus der siegrcichen 
Beendigung dieser Kriege die Vortcile ziehen, die 
Cromwell vorausgesehen liatte. Das englische Volk 
gewann den notigen Spiclraum fiir die freie Entfal- 
tung seiner Kriifte. Zugleich verlor Holland sehlieB- 
lich nur etwas, das ihm nach der GroBe seiner Be- 
volkerung dauernd doeli nicht erhalten bleiben 
konntc. —: Dagegen hat das Warenschutzgesetz 
keineswegs seinen Zweck erreicht, sondern im Gegen- 
teil, anstatt die deutschen Waren aus England 
und seinen Kolonien/zu verdrangen, hat es gewaltig 
Stimnumg fiir die mit dem Zeichen „made in Ger- 
many“ versehenen Erzeugnisse gemacht. Nicht 
Deutschland wurde wegen dieses Gesetzes, wie 
seinerzeit Holland wegen der Schiffahrtsakte, zum 
Kriege gegen England-gedrangt, sondern dieses ent- 
schloB sich wegen des MiBerfolges zu diesem Mittel 
der Gewalt, um sein Ziel zu erreichen. Das Ziel 
selbst aber war toricht, denn es konnte England 
nicht nutzen, sondern nur schaden. Volle Freiheit 
zur Entfaltung seiner Kriifte besaB das englische 
Volk; ja mehr ais das, es konnte den UeberfluB der 
ihm zur Verfiigung stehenden Plerstellungsmittel 
gar nicht ganz verwenden, und muBte fremde Kriifte, 
vor allem diejenigen Deutsehlands, dazu heranziehen. 
Neid und Kurzsichtigkeit haben England gehindert, 
dies zu erkennen.

Der wichtigste Irrtum, der nicht nur das englische 
Volk, sondern den groBten Teil der Welt in Fragen 
der Weltwirtschaft beherrscht, ist die Anschauung, 
daB es vorteilhaft fiir ein Volk sei, die Yolkswirt- 
schsft anderer Volker zu schwachen und sie zu hin- 
dern, ilire Erzeugung, vor allem die industrielle, 
zu vermehren und demgemiiB auch ihren Handel zu 
erweitern. Das Gegenteil ist aber richtig. Je  m ehr 
G iiter in der W elt e rzeu g t w erden , desto  
besser fiir a lle  V olker. Die weltwirtschaftlichen 
ZusammenhSnge sind so innig, daB eine irgendwo 
erscheinende Mehrerzeugung, also ein gewisser Ueber- 
fluB, fast s.tets mehreren ,oder vielen Yolkern in ge- 
wissem Umfange zugute. koinmen niuB, sofern 
wenigstens nicht ganz falsch gerechnet wird und 
nicht Giiter erzeugt werden, fur die aus bęstimmten 
Grunden an den Stellen, wo się sich zur Zeit befinden

und befinden konnen, in dem Umfange ihrer Erzeu
gung keine Verwendung vorhanden ist. E n g lan d  
im  b eso n d eren  h a t  d u rch  die s ta rk ę  E n t-  
w ick lung  d er d e u tsc h e n  In d u s tr ie  e inen  be- 
d e u te n d e n  V o rte il g eh ab t. Es hat dadurch 
lolmenden Absatz fiir den groBen UeberschuB seiner 
Kolonien an Bohstoffen; den os selbst gar nicht hiitte 
verarbeiten konnen, und einen billigen Lieferer fiir 
viele Wraren gehabt, und es ist ihm hierdurch erst 
ermoglicht, seine Arbeitskrilfte in stilrkerem MaBe 
der Versorgung seiner Kolonion mit Fertigwaren zu- 
zuwenden. Mit anderen Worten: gerade Deutsch
land hat England in den Stand gesetzt, aus seinen' 
Kolonien den groBtmoglichen Vorteil zu ziehen. 
Denn nur durch die vermchrte Ausfulir der Rohstoffe 
wuchs dereń Aufnahmcfahigkeit fiir englische Fertig
waren, fiir die sie sonst gar nicht in dem gleichen MaBe 
zahlungsfahig gewesen wiiren, und die Herstellung 
und der Absatz dieser Erzeugnisse war fiir England 
wegen seines Einflusses in den Kolonien vorteilhafter, 
ais die Anfertigung derjeńigen Waren, die es von 
Deutschland ihres niedrigen Preises wegen bezogen 
hat. Das englische Weltreich hat boi dem Tausch
— um cs kurz ausżudrilcken — von Deutschland 
mehr erhalten ais ihm gegeben, nśimlich eine groBere 
Arbeitsleistung fiir eine geringere eingetauscht. 
Seine Rohstoffe hat es besser vorwertet, ais es ohne 
den deutschen FleiB moglich gewesen wiirc, weil das 
Ueberangebot sonst den Preis gedriickt hatte, und 
den Ersatz an Fertigwaren, den es wegen seines ver- 
groBerten Absatzes nach den eigenen Kolonion ge- 
brauchte, liat es billiger von Deutschland erhalten, 
ais auf irgendeinem anderen Wege. Deshalb ist wohl 
selfen ein verkohrterer Aussprucli gotan, ais der im 
Jahrel905 in der,,SaturdavReviewu erschieneneSatz;

„Wenn Deutschland morgen aus der Welt ver- 
tilgt wiirde, so gabe es iibermorgeii keinen Eng- 
liinder in der Welt, der nicht um so reicher wiire. 
Yolker haben jahrelang um eine Stadt oder um 
ein Erbfolgerecht gekiimpft, miissen sic nicht um 
einen jiihrlichen Handel von 5 Milliarden Krieg 
fiihren?“

Der in diesen Worten enthaltene, von England 
verbrei te te Irrtum beherrschte aber vor dem Kriege 
mehr oder weniger die ganze Welt. E r beruht auf 
einer falschen Beurteilung des Wertes, den in der 
Weltwirtschaft die Ausschaltung fremden Wett- 
bewerbes fiir ein Yolk hat, und auf der Vorstcllung, 
daB moglichst wettbewerbsfreie Absatzgelegcnheit 
den Reichtum eines Volkes bestimme, wahrend dies 
doch nur bedingt und nur mittelbar der Fali ist, in 
Wirklichkeit aber sein Wohlstand unmittelbar durch 
die Menge und den Wert der ihm fiir seine Arbeits
leistung zuflieBenden Verbrauchsguter bestimmt wird. 
Die Menschen sind nicht in erster Reihe Erzeuger, 
sondern Ycrbraucher von Waren. Sic erzeugen Giiter 
nur, um zu verbrauchen. Wenn sie verbrauchen 
konnten, ohne zu erzeugen, wiirdon sic nicht arbeiten. 
Freilich, die englischen Unternchmer muBten den 
deutschen Wettbewerb lastig empfinden, weil sie
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ohne diesen bcssere Preise hiitten erzieleh kimnen, 
aber fiir das ganze cnglische Volk war er von Nutzen, 
weil die durch Deutschland vermehrte Giitererzeu- 
gung der Welt auch ihm zugute kam. Denn der 
UeberfluB driickte den Preis der deutschen Erzeug- 
nisse herab, und die Nachfrage, die durch die starkę 
deutsche Ausfuhr und damit zusammenhangende 
aktive Zahlungsbilanz Deutschlands nach solchen 
Waren, die Deutschland nicht besaB, hervorgerufen 
und ermoglicht -wurde, erhohte den Preis dieser von 
anderen Volkern hervorgebrachten und zum Tausch 
bereitgestellten Giiter. Selbstverstandlich hob sich 
dabei auch Deutschlands Wohlstand, aber das deut
sche Volk muBte einen groBen Teil seines FleiBes 
anderen Volkern und vor allem England opfem 
dafiir, daB es durch die Natur seines Landes undge- 
ringe Entwicklung seines Kolonialbesitzes gegen 
andere Yiilker im Tsachteil war.

Aus allen diesen Griindcn konnte England in 
wirtschaftlicher Beziehung durch den Krieg und die 
Schwachung der deutschen Volkswirtschaft niclits 
gewinnen. Denn, geknechtet und beraubt, wird 
Deutschland fiir die Welt und fiir England niemals 
das leisten konnen, was es frei und stark freiwillig 
geleistet hat. England selbst wird aber auch nicht 
mehr Giiter erzeugen konnen ais vor dem Kriege, 
und seine Kolonien werden weniger Rohstoffe ab- 
setzen ais friiher, deslialb fiir England einen ge- 
ringeren Nutzen abwerfen. Im ganzen werden Eng
land daher weniger Verbrauchsgiiter zur Verfiigung 
stelien ais vor dem Kriege, sein Wohlstand wird 
kleiner sein. Die Milliarden, die es in den Krieg hinein- 
gesteckt hat, werden sich niemals verzinsen, sie sind 
zum groBten Teile ein fiir allemal verloren.

Es ist eine eigentumliche Erscheinung, daB die- 
selbcn Fragen in der Weltwirtschaft vielfach so ganz 
anders beurteilt werden ais in der Einzelwirtschaft. 
Jeder Einzelne freut sich, wenn er billige Lieferer 
bekommt und wenn er fiir Waren, die er absetzen 
will, gute Kunden hat. Im Yólkerleben aber hat sich 
seit Jahrzehntcn die ganze Welt, und vor allem 
England, dariiber beldagt, daB Deutschland zu 
billig liefere, d. h. also, daB Deutschland im Waren- 
austausch viel fiir wenig bzw. eine groBe Arbeits- 
leistung fiir eine • geringere gebe, und gleichzeitig 
miBgonnte man uns die Rohstoffe aus den englischen 
Kolonien, dereń Absatz doch fiir England auBerst 
wichtig war. Eine torichtere Auffassung ist kaum 
denkbar, sie zeigt, aber, wie in den uns feindlichen 
Landern ausschlieBlich die Wiinsche und Bestre-

bungen des Unternehmertums die offentliche Mei-- 
nung beherrschten, und da sie jedenfalls mit eine 
wichtige Ursache fiir die Entstehung des Krieges ge- 
wesen ist., so kann man mit Recht sagen, daB er 
durch geldliche Anspriiche der Feindesstaaten her- 
vorgerufen ist.

Leider hat aber der Krieg den Wahn des Unter- 
nehmertums in Feindesland nicht nur nicht zerstort, 
sondern neue Irrtiimer auch bei den Arbeitnehmern, 
und zwar śowohl im Auslande ais auch in Deutsch
land, erzeugt, oder doch den Gedanken der Durch- 
fiihrbarkeit irriger Piane gefordert. Dazu gehort 
die Ansicht, daB es nur notwendig sei1, zwischen- 
staatliche Vereinbarungen uber die Yerkiirzung der 
Arbeitszeit zu treffen, um diese MaBnahmen ohne 
Scliaden einfiihren zu koimen. Dabei wird ,voll-' 
stiindig ubersehen, daB die Verkurzung der Arbeits
zeit und die damit verringerte Arbeitsleistung um 
so verhiingnisvoller werden muB, je nielir Yólker 
dazu iibergehen, da die Gesamtmenge der in der Welt 
erzeugten Guter um so starker abnimmt, so daB 
also allen Volkern und Menschen um so weniger 
Waren zur Verfiigung stelien. Wenn irgend jemand 
lange Zeit gehindert war, fiir sein Haus und seine 
Wirtschaft zu sorgen, und dadurch vieles vernach- 
lassigt ist, so wird er, sobald er freie Hand bekommt, 
doppelt arbeiten, um das Yersaumte nachzuholen 
und zuriachst einmUl wieder seine Sachen in Ordnung 
zu bringen. Hinterher wird er ausruhen. Unser Volk 
macht es anders, es arbeitet noch wTeniger ais friiher, 
kaum mehr ais die Halftc, und glaubt trotzdem mehr 
Waren fiir seine Arbeit erhalten zu konnen. Die 
Regierung erkennt zwar den Feliler dieser Ansichten 
unserer Arbeiterschaft und sieht, daB wir beim Be- 
harren auf dem Wege, den wir jetzt gehen, in einen. 
Abgrund geraten. Dennoch liat sie nicht den Mut, 
die MaBnahmen zu treffen, die uns alle davor be- 
wahren konnen. In den feindlichen Landern, vor 
allem in England, liegen die Yerhiiltnisse almlich, 
imd so verarmt die Welt, wenigstens Europa, von 
Tag zu Tag mehr.

Die in vorstehendem dargelegten Irrtiimer, dio 
seit liingerer Zeit die Welt beherrseht haben und 
noch beherrschen, sind einige der unheilvollsten„ 
doch lieBe sich die Aufstellung noch durch manchcrlel 
andere verkehrte, aber weit verbreitete Ansichten 
ergiinzen. Die Zeit wird die vielen irrigen Vor- 
stellungen durch die Wucht der Tatsachen besei- 
tigen, aber imser Geschlecht hat unter dem Wahn, 
der Yiilker furchtbar zu leiden.

Zuschriften an die Schriftleitung.
(Fflr d li  in d ieser Abtellung erscheinenden Ver6ffentlichungen Gbernlmmt die Schriftleitung keine Veranivroriung.)

Elcktrlscher Beizantricb der Dillinger Hiittenwerke.
ImAn8chluB andieYeroffentlichung vonA .N olte1) und 2 geben zwei grundsatzliche Unterschiede. Itr.

Abb. 1 ist das Gegengewicht starrm it dcm Gestange> 
vcrbunden und iibt nur mittelbaren EinfluB auf die? 
Last Q aus, wahrend bei Anordnung nach Abb. ' i  

Last und Gegengewicht sich unmittelbar beein- 
>) s t .  u. E. 1918, 11. Juli, S. 035/8. flusseil.

sei ein Yergleich gestattet zwischen dem verschieden 
artigen Gewichtsausgleich bei Beizantrieben und sein 
EinfluB auf Seil- und Triebwerk klar gestellt. Abb. 1
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Es sei mm;
Q =  gesamte Beizlast =  Gewicht aller Teile, die 

mit der Nutzlast gehoben werden miissen; 
q t |  Gegengewicht; 
g =  Erdbesehleunigung; 
b =  Gestiingebcschleunigung vom Motor aus.
Ein bei „i“ (vgl. Abb. 1) mit dem Gestange 

verbundenes, iita eine bewegliche Scheibe gefiihrtes 
Seil sei am ąndern Ende mit Q belastet und werde 
dureh ein Schubkurbelgetriebe in hin und her gehende 
Bewegung gesetzt. Hub =  h. Unter Ausschaltung 
aller mechanischen Widerstande wird das Lastseil 
zwischen i und Q stets gespannt bleiben beim Beiz- 
betrieb, solange b < g  ist. Um den Arbeitsaufwand 
hierbei zu verringern und die Antriebskriifte stetiger 
zu machen, wird die Last Q dureh Gegengewicht q 
so viel ais moglich ausgeglichen. Hierbei hat man 
zunachst mit einem Uebergew.'cht zu rechnen im 
Sinne der sinkenden Last Q zur Ueberwindung der 
Reibungswiderstande in den Lagern der St-heiben-

ąusgleich eines Beizantriebes Gewiohtsausgleioh eines 
mit zwanglaufig bewegtem Beizantriebes mit frei

Gegengewicht. gefuhrtem Gogengewicht.

welle und der Widerstande im Seil. Diese stehen 
im geraden Yerhaltnis zu Q, wenn Q wechselt, wie 
es bei den meisten Betrieben in groBen Grenzen 
und ganz unregelmaBig der Fali ist. Da man im 
Betriebe mit der Beąuemlichkeit und zuweilen auch 
Unzuverlassigkeit mancher Bedienungsmannschaft zu 
rechnen hat und dabei alles nach einem flotten Be
triebe drangt, so wird das Ausgleichen von Last 
und Gegengewicht auf ein KleinstmaB zuruck- 
geichraubt.

Der Konstrukteur, welcher sich fiir den Ge- 
wichtsausgleich nach Abb. 2 entschliefit, triigt diesem 
Umstand Rechnung, indem er der Gegengewichts- 
grSBe nur die kleinste Ńulzlasf zugrunde legt. Man 
hat es nun in der Hand, dureh Zusatzgewichte auch 
die GroBtlast auszugleichen, kann aber auch ohne 
diese arbeiten und hat keine Entapannung des Last- 
seiles zu befiirehten.

Selbstverstandlieh sind im m er Senkbahn, Korbę 
und Gehange ausgeglichen, dereń Gewichte in den 
meisten F&llen dem Gewicht der groBten Tsutzlasten 
gleich oder gar noch groBcr sind. Die neue Bauart 
Dillingen verhindert den unmittelbaren EinfluB von 
Gegengewicht auf das Hauptlastseil, weil es starr 
niit dem Gestange verbunden ist und zwanglaufig 
die Bewegungen des Scliubkurbelgetriebes mitmacht.

Der ganze EinfluB der Massen und der nicht aus- 
geglichenen Gewichte kommt hier u n m it te lb a re r  
in Triebwerk und Motor ais bei Anordnung 2. Eine 
Entspannung des Lastseiles ist dabei so gut wie 
ausgeschlossen. Die Beanspruchung dieser Last- 
seile aber ist gen a u die gleiche wie die Beanspruchung 
der Lastseile bei Anordnung nach Abb. 2. Die Be
anspruchung der Gegengewichtsseilc ist entsprechend 
der kleineren Belastung geringer ais diejenige der 
Lastseile. Gesondert von Last- und Gegengewichts- 
seil bleibt das Anzugseil bei den bis jetzt meist be- 
kannten Ausfiihrungen. Hier machen sich die Kraft- 
wirkungen von Last sowohl -wie Gegengewicht in 
ausgleichcnder Weise geltend, und zwar um so 
schonender, je mehr von der LastgroBe dureh Gegen
gewicht ausgeglichen ist. Man hat es nun in der 
Hand, die Beanspruchung dieses Seiles zu mildern 
bis auf die dem- Schubkurbclantrieb entsprechend 
auftretenden Verzogerungen und Besclileunigungen. 
Ihre Krafte erreichen n ic h t die Kraftwerte im Last
seil, selbst wenn — mit Riicksicht auf flotten, ober- 
flacliliehen Detrieb — die GegengewichtsgroBe nur 
den Ausgleich der kleinsten Nutzlast beriicksichtigt. 
Das Lastseil ist also das meist beanspruchte Seil 
und der Zerstorung in gleicher Weise ausgesetzt, 
ganz gleich, ob man Gewichtsausgleich nach Anord
nung 1 oder Anordnung 2 wahlt,

Folgende Rechnung einer ausgefuhrten Anlage- 
mag das begrunden. Es ist Q =  7230 kg nach 
Abzug des Auftriebes der eingetauchten Last. Beiz- 
hub: h =  500 mm, Hubzahl n =  24, Zapfengeschwin- 
digkeit: y =  0,628 in. Zapfenbeschleunigung: b =

72301,58 m. BeschleunigungsgroBe der Last: - ^ y  • 1,5S 

=  1160 kg =  P.
Der EinfluB dieser BeschleunigungsgroBe P  ist: 

seilentlastend im oberen Beizhubtotpunkt beim 
Niedergang, scilbelastend im unteren Beizhubtot
punkt beim Aufgang.

Das im Zustand der Ruhe mit Q =  7230 kg 
belastete Seil erfahrt im oberen  Totpunkt eine 
Zugkraft: Q — P =  6070 kg und im u n te re n  Tot
punkt eine Zugkraft: Q +  P  =  8390. Daran h a t 
das Gegengewicht durchaus keinen EinfluB.

Die GegengewichtsgroBe ist nun leicht be timmt, 
wenn man beachtet, daB seine Seilspannung den 
unteren Grenzwert im Lastseil niemals erreichen darf. 
Dieser untere Grenzwert ist: Q — P =  6070 kg, 
welcher eintritt, wenn die Last oben, also das Gegen
gewicht unten ist.

Beriicksichtigt, man nun die Ueberwindung der 
Reibungswiderstande dureh das Lastiibergewicht m it 
100 kg, dann errechnet man die Gegengewichts
groBe G aus der Beziehung: 6070— 10Ó =  G +

- •  b, d. h. G =5150 kg. 
g 8

Die Beanspruchung des Gegengewichtsseiles wird 
ebenmaBig dem Lastseil becinfluBt dureh die gleiche 
Beschleunigung und Verzogenmg wie das Lastseil.

Die BeschleunigungsgroBe betragt:

Pg =  ^  • 1,58 =  830 kg.
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Die S p an n u n g en  im Gegengewichtsseil betragen 
demnach: Gegengewichtsseilspannung im o b e r en 
Totpunkt: G — Pg =  4320 kg; Gegengewichtsseil
spannung im u n te rcnT ó tpunk t: G +  Pg =  5980 kg.

Das A nzugseil hat nim die Unterschicde zwi- 
sclien den gleichzeitig im Last- und Gegengewichts- 
seil- auftretenden Spannungen aufzunehmen.

Wenn die Last oben, ist das Gegengewicht unten, 
wenn die Last unten, is t das Gegengewicht oben.

Gleichzeitig auftretende Spannungen im Last- 
und Gegengewichtsseil sind also:

Last oben: Q — P =  6070 kg
Gegengewicht unten: G +  Pg =  5980 „

Unterschied =  90 kg

Last unten: Q +  P =  8390 kg
Gegengewicht oben: G — Pg =  4320 ,,

Unterschied =  4070 kg

• Die Beaiispruclmng im Anzugseil wechselt mit- 
liin stetig zwischen 90 und 4070 kg, im Gegen
gewichtsseil zwischen 4320 und 5980 kg, im' Last- 
seil zwischen 6070 und 8390 kg.

Das Lastseil wird hier demnach doppelt so hoch 
beaiisprucht wie das Antriebsseil und' in derselben 
Hohe auch bei einer Anordnung nach Abb. 1.

Die im Anzugseil ais Zugkriifte auftretenden 
WechselgroBen zwischen 90 und 4070 kg bilden die 
yóin Antriebsinotor zu uberwindenden Drelimomente. 
Sie treten in gleicher Art ailch bei Anordnung 1 
auf. Auch hier ist fur Q zuniichst ein Uebergewicht 
erforderlich zur Ueberwindung des Seilwiderstandes 
und der Scheibenwellenlageruijg, allerdings nur ent- 
sprechend der LastgewichtsgróBe. Die Reibungs- 
widerstiinde vom Gegengewicht finden sieli dagegen 
an anderer Stelle, in dcii Lagern der Winkelscliwinge. 
In ihrer Zusammenwirkuiig sind diese Widerstiinde 
jedoch gleich gerichtet und von gleicher GroBe 

■ wie bei 2. Ebenso ist das Gegengewiclit dasselbe’ 
mit entsprechend gleichen Bewegungskraften bei 1 
und 2. Es werden also bei den gemachten Voraus- 
setzungen hier wie da gleichc Motorbeansprucliuńgen 
auftreten, welche mit jedem Belastungswechsel von Q 
siiingemiiB schwankeri und ihren Kleinstwert bei 
der, der Bestimmung fiir die GegengewichtsgroBe 
zugrunde gelegten, Last Q haben. Im gleichen 
Mafie, wie Q wechselt, andern sich die Belastungs- 
stoBe im Triebwerk, wenn nicht gleichzeitig auch 
die Gegengewichte ausgeglichen werden, einerlei ob 
Anordnung 1 oder 2 in Frage kommt. Die Be- 
dingungen fiir die giinstigste Beanspruchung des 
Motors uiid scines Triebwerkcs sind also bei An
ordnung nach 1 und 2 genau dieselben und sind un- 
abhangig von der starren Befestigung des Gegen- 
gewichtes mit dem Gestange.

Zur Beurteilung der Beanspruchung von Trieb
werk und Motor bei neuzeitlichen elektrischen Beiz- 
einrichtungen mógen die rorstehenden Ausfuhrungen 
dieneti. Die Betriebssicherheit des Seilantriebes ist 
erwiesen durch zahlreiche Ausfiihrungen. Die wirt-

schaftliche Ueberlegenheit des elektrischen Antriebes 
gegeiiiiber den einfaelier erscheinenden Ausfuhrungen 
mit Dampfantrieb durch Kraftzylinder ist bei Um- 
bauten auffiillig in Erscheinung getreten, was die 
einwandfreien Versuche von Nolte bestiitigen.

U . Krebs.
Dahlbruch im August 1918.

* **
Zu den rechnerisch klaren Ausfuhrungen von 

Krebs bemerke ich, daB bei meinem Antriebe nicht 
nur die Tsutzlast, sondern die gesamte Beizlast derart 
ausgeglichen ist, daB ihre Fallbeschleunigung nicht 
beeintrachtigt wird. Bei den bisher allgemein be- 
kanrtten Beizen wird dagegen bei Bestimmung der 
GegengewichtsgrcBe. nur die kleinste Nutzlast zu
grunde gelegt. Herr Krebs wird mir bestiitigen 
mussen, daB trotz seińer richtigen Rechnung im 
Anzugseil ein groBerer YerschleiB ais im Lastseil 
auftritt, wTas durch die ungiinstige Art und Weise 
der Beanspruchung des Anzugseiles begriindet ist. 
Bei meinem Antrieb fallt das Anzugseil aber fort. 
Wei.ter wird Krebs nicht abstreiten kijnnen, daB der 
ilim yorschwebcnde Antrieb bei weitem nicht die- 
jenige Hubzahl zulaBt, die ich mit meinem Antrieb 
ganz anstandslos erreichen kann. Wie wesentlich 
aber der EinfluB der hiilieren Hubzahl infolge 
stiirkerer Umspiilung der einzelnen Blechtafeln auf 
die Beizdauer ist, lassen Vergleichsversuche deutlich 
erkennen, die durch den Fabrikationsbetrieb der 
Dillinger Huttcnwerke an der Beize mit meinem 
elek-trischen Antrieb mit Yerschiedenen Hubzahlen 
peinlich genau durchgefiihrt worden śiiid.

Es wurden durchaus gleiche Blechtafeln von
1 mm Dicke und 1000 x 2000 mm GroBe einmal 
bei der Hubzahl von 17 i. d. min und das andere 
Mai bei einer Hubzahl von 30 i. d. min gebeizt. 
Zahlentafel 1 laBt. das Ergebnis der Versuche deut
lich erkennen.

Der Unterschied in der Yersuchsdauer ist darauf 
zuriickzufiihren, daB nur bei Yersuch 1 in denPausen 
durchgearbeitet wurde.

A u sw ertu n g  d er E rg eb n isse :
l.,Vergleich der Tageserzeugnisse miteinander:
Bei Versucli 1 wurden bei 17 Hiiben in 530 min

"~ 4‘ggi ^  Bleche gebeizt.
B.ei Yersuch 2 wurden bei 30 Hiiben in 530 min

— 19 216 kg Bleche gebeizt.
Es wurden also bei 30 Hiiben wahrend der ganzen 

Versuchszeit durchschnittlich 9 2 %  B leche  m elir 
g e b e iz t ais bei 17 Hiiben.

2. Yergleich der ersten 13 Beizen miteinander:
Bei Versuch 1 wurden bei 17 Hiiben in 286 min

12 480 • 2S6 r , nn , t>, , , ■----- ^ -----=  5400 kg Bleche gebeizt.

Bei Versuch 2 wurden bei 30 Hiiben i. d. min 
in 286 min =  12 496 kg Bleche gebeizt.

Es wurden also bei 30 Hiiben 1 3 0 %  B leche 
m ehr g e b e iz t und dabei 100 k g B is u lfa t  w en iger



10- Juli 10-10. Umschaii. Stahl und Eisen. 781

Zahlentafel 1. B o iz v e rsu o h o . Beizhub 350 mm.

*
Versuoh 1.

17 Hube/m in.
Versuch 2. 

30 H ii be/ni i u.

Die Beize wurdo frisoh angesetzt m it 12 Flasolien Die Beize wurde angesetzt m it 12 Flasohen
Salzsiiure. Salzsiiure.

Ileizc Blerlilafeln Belzdauer Beize Btechtarrhi Belzdauer
'Ir. Stiick Ge^vli*ht min Nr. Stiick iiewirbt inln

1. G0 960 35 1 60 960 16
2 60 960 30 2 60 960 20

2 F la s o h e n  S a lz s a u re  z u g e s e tz t . 2 F la s o h e n  S a lz s iiu re  z u g e s e tz t .
3 00 960 45 3 61 976 16
4 60 960 40 4 60 960 18
5 60 960 52' 5 54 804 21
6 60 960 50 ' fi 66 1056 20
7 00 960 55 7 60 960 17
8 60 960 60 8 60 960 24

50 kg  B i s u l f a t  z u g e s e tz t .
9 60 ' 960 60 9 60 960 25

10 60 960 ' • 53 10 60 960 25
50 kg  B is u l f a t  z u g e s e tz t .

11 1 60 960 55 11 1 60 960 ■ 24
12 ■ | 60 900 60 12 I 60 900 - 29

5o kg B i s u l f a t  z u g e s e tz t . 50 kg  B is u l f a t ' z u g e s e tz t .
13 [ 60 I . 960 | 60 13 | 60 960 31

Insges. 780 12 480 661 | 1 b s  13 781 12496 286 •

1 F la s o h e  S a lz s a u re  z u g e s e tz t .
r e r b r a u c h t  ais beim Beizen mit nur 17 Hiiben 14 60 960 30
i. cl. min. 15 60 960 32

Hierbei weise ich auf meine friihercn Versuchc 16 60 960 40

lilii, nach denen die Dampfbeizen IG mai so teuer 50 kg  B is u l f a t  z u g e se tz t.
arbeiten, ais die Beize mit meinem elektrischen 17 60 900 31
Antrieb. 50 k g  B isu I f a t  z u g e se tz t.

SchlieBlich bemerke ich noch, daB mein elek5 18 60 960 33
trischer Antrieb der Dillinger Hutte durch das 50 ksr B is u l f a t  z u c e s o tz t .
iJeutsche Reichspatent Nr. 300980 und durch Aus- 19 60 960 38
landspatente geschiitzt ist, Adoij  No:ie 20 60 900 40

Dillingen im Śeptember 1918. Insges. 1201 19 216 530

Umschau.
Herstellung von Schelbenradern nach einem neuen Walz- 

schmiedeverfahren.
In den Cambria - Stahlwerken werden neuerdings 

Seheibeńriider naoh einem neuon Verfahren gewalzt1). Das 
Verfahren riihrt von E. E. S lio k  herundbestehtdarin, die 
Bohblooke von vorgcwaIztem Bundeisen von 280 bis 
510 mm Durchmesser abzusohneidcn und diese Scheiben 
in einem beśonderen Walzwcrk in Bader oder Rad- 
scheibcn umzuwandeln. Die Rohscheiben werden durch 
■eine standig umlaufende Exzentcrschere nach Abb. 1 
TOn dem warmen Rundblock abgesehnitten. Die 
Messer a sind an schweren Scheiben befestigt, die, auf 
Wellen von 000 mm Starkę aufgekeilt, von einer zwisohcn- 
liegenden Kammwalze in gleiehem Drehsinno angetrieben 
werden. Die Form der Messer is t aus Abb. 1 ersiehtlich; 
sie sind derart exzenfrisch geforint, daB sie sieh bei jeder

Vgl. Engineeiing 1918, 18. Okt.. S. 432/3.' The 
Iron Trads Review .1018, 31. Okt.,"S. -1005/9:,' 7- Nov.: 
S. 1067/): L i Genie C.vil 1918, 14. De*.,' S. 462/6-

X X V III3S

Umdrelmng dor Messerseheiben niihern und entfernen. 
Duroli dio Niiherung der Sohncidkanten wird bei jeder 
Umdrehung ein Schnitt ausgefiihrt. Dio Messer werden 
wahrend der Arbeit stark m it Wasser gekiihlt. Die Durch
messer der Scheiben, wclcho die Messer tragen, sind ver- 
sohieden je nach dem Durchmesser der zu sćlineidonden 
Rundblooke. Fiir BundprpMe von 280 mm Durchmesser 
betragt der Durchmesser 1550 mm. F e r zu schneidende 
Bundbloek ruht wahrend des Sohneidensin seiner g an zen  
Lange auf Rollen. Feststohende Fubrungen halten den 
Biopk und fiihren ihn in der Aehsriehtung, wenn er nach 
dem Sohnitt vorgesohoben wird. Wahrend des Schnittes 
wird das vordere Ende des Eundblockes von einer Stalil- 
tasse b (s. Abb. 1) aufgenpinnicn. Die Ligo dieser Tasse 
kann in aohsialer Eiehtung vermittels der EreBwasŁer- 
kolben e eingestellt werden. Mit Gewinde einstellbare 
Anśehlage begrenzen dessen Hub und gestatten, die Lange 
der abgasphnittenen Scheiben m it groBer Genauigkeit zu 
regeln. Scheiben, die von demselben Błock abgeśchnitten 
werden; sollen tatsachlich fast alle genau gleich sohwer 
sein. Jeder Sohnitt dauert nur 8 sok. Lió SćHere is t

94
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Abbildung- 1. TJmlaufende EzzeUeifccLtic.

dementspreehend schwer gebaut. Sie i t t  11 ni larg.
5,5 m breit und 4,1 m hooh. Ihr Geean tgew kht 
betragt 38 500 kg. E er vorgelagerte] Z uftl.ituch  ist
18,3 m lang. “

Wonn dor Schnitt beendet ist, wird dio Aufi nlm e- 
tasso zuriickgezogen und der zcntrisch in ihr gelagertc 
Bolzen stofit die ab- 
gesohnittene Soheibe 
aus, die in einen Wa- 
gen oder ein ande- 
res AufnahniegefaC 
unter der Schere fallt.
Die rohen Schciben 
werden dann wieder 
erhitzt und erhalten 

. unter einOr Presse 
eine Loehung bis auf 
die halbo Tiefe. - In  
diese Hóhlung fafit 
ein Dorn, der dazu 
dient, den Rohling 
beim folgenden Wal- 
zen zu zentrieren, das 
in einem Scheiben- 
riiderwalzwerk nach 
Abb. 2 und 3 erfolgt.
D asS eh e ib en rild cr- 
wa lz w erk  besteht
in der Hauptsacho 
aus zwoi im stumpfeu 
Winkel zueinander 
stohenden Arbeitswel- 
len* an dereń gegen- 
iiber liegendea Enden 
je eino Walzmatrize 
entspreehend-: der je- 
weiligen Radform be- 
festigt ist. Zwisohen 
dieso Walzmatrizen ■ • <■ 
wird der Yorgelochto 
Błock eingefuhrt.
Cine • der Wellen ist Abbildung

fest golagert, wahrend dio andere durob 
zwei PreBwasserkolben in der Aehs- 
riehtung versehoben werden kann. Der 
Hauptkolben hat 965 mm Durohmesser 
und steht unter einem PreBdruok'von 
211 at. Dio Kolbenstange hat 457 mm 
Durohmesser und trag t hinten eine 
sohwere Gewindemutter, welche die 
Yorwartsbewegung des IColbens be- 
grenzt. Roohts und links sind Riiok- 
zugzylinder, die unter niedrigorem 
PreBdruok yon 35 a t stehen. Der 
dureh den Hauptkolben ausgeubto 
Druck betragt ungofiihr 1300 t( und 
wird durch ein Rollenlager auf die 
Walzsoheibe iibertragen. Dieses Rollen
lager, dessen Einzelheiton aus Abb. 4 
bervorgehon, hat 1430 mm Dureh- 
messer.

Zwei durehgehende Stahlai.ker von 330 mm Burch- 
messer(Abb. 2) halten die beiden (Juerhaupterderłlasohin© 
zusaronien. Der Arbeitsdruck wird auch bei der fest- 
liegenden Welle durch ein iihnliches Rollenlager iiber- 
tragen. Das Walzwerk wird elektrisch angetrieben, 
und zwar steht die' festgelagerte Walzmatrize durch ein

2. Sciie»b«nrad«jrwalzwerk.
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Zahnradvorgclege m it einem besonders 
aufgestollten Antriebsm otor in Vorbm- 
dung, wahrend der Motor zum Antrieb 
der versehiebbaren Walzmatrizo auf 
den yorschiebbaren Teilstoek selbst 
aufgestellt ist. Dio Walzmatrizen lau- 
fen m it rund 100 Umdr./min. Die 
Motorleistung sehwankt zwischen 1000 
bis 2000 PS. Dio erforderliche Walz- 
zeit botragt 20 sek boi kleinen, unge- 
fiihr 1 min boi den groBten Radern.
Der auszuwalzende Rohling wird zweok- 
maBig ein wenig groBer horgestellt 
ais dem Fcrtiggewicht entspricht, so daB der 
UcbcrschuB an Materiał zu einem dunncn 
Grat ausgewalzt wird, der in einem bosonde- 
ren Arbeitsgang abgeschert wird. Das Walz- 
werk ist 12,2 m  lang, 6,6 m brcit und 4,27 m 
hoeh und wiegt ohne Motor und Vorgelege 
rund 400 t. Ein zentrisch in der Walzmatrizo 
gelagerter AusstoBstempel stoBt das fertig- 
gewalztc Ead beim Ruckzug der Matrize aus 
dieser aus. Dann wird der Grat entfernt 
und die Bohrung vollstiindig durchgestoBen.
Ais besonderer Vorteil des Walzvcrfahrens wird 
hervorgehoben, daB dio Bader auf der Lauf- 
flache yon ganz gteiohmiiBigem Gefijge seien, 
wahrend es bei Radern, die aus ausgesehmie- 
deten Seheibon hcrgostellt sind, uberall vor- 
schieden sei, da dio S truktur des urspriing- 
lichen Rohlings sieh iindero, jo naohdem der 
Sohnitt senkreoht oder parallel zur urspriing- 
lichen Walzriehtung vorgenommen werde.
AuBcrdom sollen alle Lunker und Unreinlieh- 
keiten, die id der Mitto des urspriinghchen 
Rundblookes vorhanden sind, beim neuen 
Walzvcrfahren unschiidlich- in der Mitto des 
Rades verbleiben und zum SohluB beim Aus- 
stoBen des Kernstiiokes entfernt werden. Es 
sollen auf dem neuen Walzwerk Scheiben fiir 
Zahnrader und normale Eiscnbahnrader von 533 bis 965 
nim ,Durehmesser fiir Hauptlinien und StraBenbahnen 
horgestellt worden sein.

F. Hei/m.

Lieferungsbedingungen des ZentraWerbandes der deutschen 
elektrotechnischen Industrie.

Der wahrend des Krieges gegriindote „Zentral 
verband der deutschen elektrotechnischen Industrie" hat 
vor kurzom Lieferungsbedingungen herausgcgebcn, die in 
ganz Deutśehland Geltung haben sollen. Diese Lieferungs
bedingungen des Zentralverbandes, auf den die Elek- 
trizitatswerke mehr oder weniger angewiesen sind, hat 
die „Y e re in ig u n g  d e r  E lo k t r iz i ta t s w e r k e "  durch 
einen Juristen begutachten lassen und veróffcntlicht dessen 
Ausfiihrungen in ihren „M ittcilungon"1). Danach ent- 
halten die Bedingungen eine ganze Reihe von Punkten, 
iu denen die gesstzlichen Bestimmungen des Biirgerlichen 
Gesetzbuches ausgeschaltet sind und an dereń Stelle 
Bedingungen troten, die einseitig den Standpunkt der 
Lieforfirmen wahron. Fiir den Besteller, der meist gar 
nicht in der Lago ist, dic Tragweite dieser IClauseln beim 
Durehlesen zu ubersehen, kann die Annahme der Liefe
rungsbedingungen zu bedenklichen wirtschaftlichen Schil- 
den fuhren. Dies wird in den wescntlichsten Punkten 
naehgewiesen durch Gegenuberstellung der Vorschriften 
des BGB. iiber Ersatzanspriiehe und der Bedingungen 
des Zentralverbandes, wobei wir wegen der naheren 
Einzelheiten auf den Aufsatz selbst yerweisen. Enviihnt

l ) Mitteilungen der Yereinigung der Elektrizitiits- 
werke 1919, 2. Januar-Nutumer, S.' 22/57 ‘

A b b lk lu n p  i .  « n  S ch fib t'1 ]r i!d t)T Y fllz^ e ik .

sei nur noch dio Zusammenfassung des Berichterstatters, 
nach der die ganzen Lieferungsbedingungen des „Zcntral- 
verbandes der Deutschen eloktroteohnischen Industrie" 
derartig gestaltet. sind, daB nicht eindringlich genug davor 
gowarnt werden kann. Die groBe Gefahr bestoht darin, 
daB sio durch ihro Fiille yerwirren und in ihrer juristischen 
Tragweite beim Durchselien nicht erkannt werden. Dio 
,,Vereinigung der Elektrizitatswerke" ra t daher ihren 
Mitgliedorn wiederholt1), die neuon Lieferungsbedingungen 
nicht anzuorkennen, viclmehr zu vereinbaren, daB fiir 
die je tz t zu ortoilonden Auftriige Lieferungsbedingungen 
maBgebend sein sollen, wie sio in Kurze im Einverstandnis 
m it der Vereinigifng in abgcanderter Form bekanntgegeben 
werden.

Ferienkursus fiir GieBereifachleute an der Bergakademie 
in Clausthal.

Vom 15. Septcmber bis einschl. 1. Oktober 1919 soli 
wiederum in bekannter Weise ein F e ric n jc u rsu s  f i ir  
G ie B e re ifa c h le u te  an der Bergakademie in Clausthal 
unter Leitung von Gch. Bergrat Professor B. O sann  
stattfinden. Dor Kursus gliedert sich in einen zehntagigen 
Laboratorium s- und siebentagigen Vortragskursus, dio 
auch jeder fiir sich bclegt werden kónnen.

A n m e ld u n g o n  sind an das Sekretariat der Berg
akademie in Clausthal (Harz) zu richten, das auch Aus- 
kunft erteilt. Da dio Zahl der Teilnehmer m it Riicksicht 
auf Ferienkurse fu r die Studierenden bosehrankt werden 
muB, is t baldige Mcldung zu empfeldon.

>) 'Mitteilungen der Yereinigung . der E lektrizitats
werke 1919, 1. Marz-JTummer, S. 04.



784 Stahl und Eisen. Aus Faclwereinen. 39. Jahrg. Nr. 28.

Die thermischen, baulichen und betrieblichen Bedingungen 
fiir einen giinstigen Wirkungsgrad der Winderhitzung bei 

Hochofen.

In  vorgenanntcin Aufsatz1) sind oinige Folder untcr- 
iaufcn, die im folgenden b o r ic h t ig t .  werden.

Auf S. 493, rechto Spalte, Zeile 21, muB es sta tt

— =  33 %  folgendermaBen beii3en: =  32%.
o v 2 ,8

Auf S. 493, FuBnoto 1, Zoile 11, muB es s ta tt „Dor 
Reibungswiderstand" heifien: „D er Richtungswidcrstand".

Auf S. 494 muB es in Abb. 1 in der Ordinatcnbczeieh- 
nung s ta tt  „220 „200 °“ heiBen.

') St. u. E. 1919, 8. Mai, S. 493/7; 15. Mai, S. 531/8.

Auf S. 494, FuBnote 1, Zeile 6, muB es s ta tt 
qm • st • Grad

k =  1,1 

h — 1,1

WE
WE

heiBen. qm • s t . Grad
Auf S. 531, linkę Spalte, muB es in Gloichung 15 sta tt
57a +  17,1 , , , 57 a +  1,71 , ,
--------------  kg/qm heiBen: - — - ktr/qm.

a a
Dieselbo Vorbcsserung muB in der Kopfbezeichnung der
Spalte 5 der Zahlentafel 1 auf S. 532 vorgenommon werden.

• Auf S. 637, Abb. 8, muB os in der Untcrsehrift s ta tt
„Spez. Warnie von 1 cbm“ heiBen: „Spez. Wiirme von
1 kg“.

Aus Fachvereinen.
Verein fur die bergbaulichea Interessen 

im Oberbergamtsbezirk Dortmund.
Am 30. .Tuni 1919 liielt der Borgbauliche Verein und 

•dsr Zjcli3nvorband in Esson soiiio diosjiihrige ordentliche 
Hauptvcrsa.’iimlung unter Lsitung des ersten Vorsitzenden, 
Goheimen Finanzrates Dr. A. H u g e n b e rg , ab. Wio der 
Goschiiftsfiihrer Bjrgassessor II. v o n  L o e w c n s to in  in 
s3inom G e sc h iif ts b o r io h te  ausfiihrt, ,sai Bismarcks 
Schopfung, das von d:sr Kiiserkrono uborstrahlto Deutsche 
R?ich, einem Meteor vorgloichbar, nach 40jahrigem, in 
leuchteńdom Glanz orfolgten Aufstieg in Nacht und Nebol 
untorgogangen. Die ganze GroBe unseres Zusammen- 
bruohos wjrde aber erst offenbar im Riickblick auf dio 
Vcrgangenhoit. Dio gewaltigon, von aller Wolt bostaunten 
Loistungen, die in don Friedensbedingungcn ihren Grad- 
messergefunden hiitton, soienletzten Endesdem Bismarck- 
schen System zu dankon, auf das uuserc Volkswirtschaft 
seit Endo der I870er Jabro gestellt gowesen soi. Zu 
diesor Neuordnung, das jene oinzigartigen Kraftleistungen 
des deutschon Volkes hervorgebracht habe, seion aber 
auch dio — heuto schon mehr goschichtlichen — Faktoren, 
wio dór tatfroho allo Krafto belebonde wirtschaftliche 
Individualisnius, wie dio Treue und Zuverlassigkeit dor 
Boamten im Staat-s- und Privatdienst, wie alle dio anderon 
don Bagriff des katogorischen Im perativs ausmachenden 
Imponderabilien, zu rechnen. Im Rahmen dioses Ge- 
dankons wurdo darauf hingewiesen, daB dor Ruhrkohlen- 
bergbau ssine Kriegsaufgaben nicht wiirdo erfiillt haben 
konuen,. wenn nicht jeno das alte Systom im wesentlichon 
mittragondo Siiulo, das Rheinisch-Wostfalisćho Kohlen- 
Syndikat, — Kirdorfs Schopfung —, gowesen ware. Weiter 
w.urdo erinnort an die gewaltigon Anstrengungen, die es 
gekostet habe, der unter wachsendom Iirucke arbeitenden 
riosanhaften Maschinerie des Krieges die lobendigo K raft 
zu erhalten und die Fordersteigorung untor all den scliwie- 
rigen Verhaltnissen zu ermoglichen. Der Vortragende 
ging dann eingehend auf dio furchterlieho Lago im Ruhr- 
kohlenbozirk Ende vorigon und Aufang dioses Jahres ein. 
In  der Zeit vom 9. Xovember bis 30. April, also in 
140 Tagen, soi nur an 22 Tagen nicht gestreikt worden. 
An Schichtcn seicn 6,6 Millionen verlorcn gegangen, der 
Forderausfall habe sich auf 3,3 Mili. t  Ivohle und der 
Ausfall an Lohnon auf 96 Mili. M belaufen. In geradezu 
fiirchterlichor Weiso habe man auch im hiosigon Revier 
don organisationszorsotzenden Syndikalismus kennen- 
gelornt, donn auch das Ruhrkohlengebiet sci nach echt 
russischom Muster grundlich miBhandelt worden. Diese 
Tatsache lasse dio Liiohorlichkeit der Mittel erkennen, 
m it denen man vcrsucht habe, der Unruhen H err zu 
werden. U nter der groBen Zalil der verschiedenen Mittel, 
mit denen die gegenwiirtige Regierung Unabhiingigen und 
Spartakisten gegeniiber Kopf und Kragen verteidigt habe, 
ohne daB ihr deshalb die Anwendung wirksamerer JlaB- 
nahmen wio scblieBlich die ultima ratio regis, erspart ge- 
blieben ware, wurde Sozialisicrung und R itesystem  ein-

gohendor bohandolt., Nicht wirtsohaftliche Notwondigkoit, 
sondern der Willo der Masse soi auch gegeniiber dor ge- 
sctzlichen Materie die Tricbfcder fiir die EntschlioBung 
der Raichsloitung geweson. Eine besondoro dureh das 
R itosystcm  drohende Gcfahr soi die, daB jcnos groBe 
Gobiiude, das in gemeinsamer Erkcnntnis seinor wirt- 
sehaftlichen und sozialpolitischen Notwondigkeit von 
Arboitgoborn und Arbeitnehmern orrichtet worden sei, 
die Arbaitsgemoinschaft, geschwacht, wenn nicht vollig 
zorschlagcn werde. W as wir aus don Trummern der 
R3volution noch gerettot hiitton, das sei uns je tz t vóm 
Feind genormnon worden. Unsore Vorriito an Stoinkohlc 
wiirden dureh die brutalon, auf dio Dauor auf die Er- 
drossolung des deutschon Volkes abzielonden Friedens- 
bedingungen von 195 Milliardon auf 78 Milliarden zuriick- 
gebracht. Dio Fórdorung an Steinkohle, die im Jabro 1913 
190 Miii. t  botragen habe, werde sich in Zukunft auf 
nur noch 91 Mili. t  bolaufen, denn 60 Mili. t  gingen allciti 
dureh die Abtrotung deutschen Landes verloron; forner 
muBten 43,3 Mili. t  auf Grund der Friedensbedingungen 
an die Entcnte geliefert werden. Wiihrond der industrielle 
und.gowerbliohe Bedarf in dom verkleinortcn Deutschland 
vor dom Kriege 63 Mili. t  betragen hat, wiirden hierfur 
fiir die Folgę nicht mehr ais 10 Mili. t  zur Verfiigung 
stchen. Mit diesen Zahlen oroffne sich ein geradezu trost- 
loser Ausblick. Die Folgen liigen auf der Hand. Da 
Deutschland m it Riicksicht auf die ganze Lago des Welt- 
kohlenmarktes wie im Hiublick auf die eigene Żahlungs- 
unfiihigkeit gar nicht in der Lage sei, den Fehlbetrag 
von 53 Mili. t  aus dem Auslande zu beziehen, miiBton 
Millionon und Abermillioncn Frauen und Manner von 
Deutschland ins Ausland abgcstoBen werden, denn es 
fobie jedo Moglichkeit, sie auf deutschcm Boden zu er- 
nahren. Unsere Gegnbr hiitten.ihr Kriegsziel, daB Deutsch
land aufhoren miisso, ICónig der Kronen zu sein, erreicht. 
W ir standen am Grabo unserer Wirtschaft.

In der unter Leitung dos Vorsitzenden, Bergrat 
Jo h o w , abgehaltenen V ersam 'm lung  dos D am p f- 
k e s s e l-U e b e rw a c h u n g s -V o ro in s  fand dio Abnahme 
sowie die Genchmigung der Jahresrechnung fur das ver- 
flossene und fiir das neue Geschaftsjahr statt. Nach 
den erfolgten Wahlen erstattete Oberingoniour S c h u lte  
den Bericht iiber dic Voreinstatigkeit im Jahre 1918,

Iron and Steel Institute.
(Fortactzung vou Seite 758.)

Charles II. F. B ag lcy , Stockton-on-Tees, hiclt einen 
Vortrag iiber dio

Grundsatie fiir den Bau von Martinofen.
Der Vortrag’) war veranlaBt worden dureh eine Rund- 

frage des Sonderausschusses dos Iron and Steel Institute, 
um den Stand des Martinofenwesens in England auf die

ł) Engincering 1918, 11. Okt., S. 400/3.
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gleiehe Hohe wio auf dem Eestlande und in Amerika zu. 
bringen. Dor Vbrtragendo hali Vcrbesserungen sówohl 
hinsichtlich dcsBetricbes ais aueli des Baues fiirerforder- 
lich urnl bohandclt den Gegcnstand, gestiitzt auf eine 
lujiihrige praktischo Erfahrung in England, Deutschland 
und Amerika, nach dor wissensohaftlichen und praktischen 
Soitc in der vcrstandnisvollsten Wciso.

Al Igom ei no A n fo rd o ru n g o n . Bagley vertritt 
grundsiitzlich den Standpunkt, daB zum Stahlschmelzen 
in orster Linio oine auBerordentlich hohe Flammentcmpe- 
ratur erforderlich is t; es sei kaum moglich, eino zu hoho 
Flammentemporatur zu crreićhcn, vorausgosetzt, daB 
man die Elammo in der Gewalt hat, sie also nicht un- 
mittelbar auf das Ofcnmauerwerk stoBen laBt. Ausbringen 
und Leistungsfiihigkeit sind mehr abhilngig von der 
durchschnittlich erreiehbaren Tęmperatur ais von den 
erzeugten Warmeeinheiten, donn die Temperatur bc- 
stiinmt die W irksamkoit der Ausnutzung dieser Wiirme- 
oinlieiten. Der Hauptzwcok dor Vbnviirmung von Gas 
und Luft ist also nicht so schr dio Wiedcrgcwinnung eines 
Teiles der Abhitze, wie vielmchr dio Moglichkeit, eino 
hohore Elammcntemporatur zu orreichen. Deslialb ist 
es wiehtig, daB dio Warmespeichcr auf eino moglichst 
hoho Tem peratur gebracht worden. Das Gitterwerk muB 
tief gonug sein, damit oino hohe Durchschnittstompcratur 
wahrend einer ganzen Umsteuerungszwischenzeit crhalten 
wird. Ueberlogungen bezuglich dortheoretisohen Flammon- 
tem peratur zeigen, daB es zur Erreiehung einer Hochst- 
temperatur wiehtig ist, nicht nur reichcs, sondom dabei 
auch trockenos Gas zu vorwonden, dosgleichen trockeno 
Luft, und zwar von letztercr nur gerado so yiel, wio zu 
einer yollstandigon Vorbrennung notwendig ist. Dabei 

jnussen Gas und Luft dio hochstmoglichen Eigentempe- 
raturen besitzen; dic Eigentemperaturen von Gas und 
Luft seien moglichst gloich. Dic Wirkung dieser Ver- 
haltnisse verstiirkt sich in sich selbst, denn oino hohore 
Flammentemporatur gibt eino kiirzere, dabei heizkriiftigero 
Flamme, dio wiederum die Moglichkeit bietet, dem Ofen 
eino groBere Gasmongc zuzufiihren. Dam it werden dio 
Abgase heiBer, was wiederum heiBcro Kammern und damit 
nach der Umsteuerung eine hohore Temperatur von 
Gas und Luft im Gefolgo ha t; hieraus folgt eino woitoro 
Stcigerung der Flammentemporatur und so fort, bis der 
Ofen bedeutend heiBer wird. Das beste Mittel, den Ofen 
nicht zu heiB werden zu lassen, ist hiiufigos Beschicken 
und Abstechen.

Der EinfluB des Feuchtigkeitsgehaltes des Gases 
ouf dib Flammentcmperatur sollte ganz besonders ge- 
wiirdigt werden, er is t m it allen Mittcln niedrig zu halten. 
Deshalb sollte z. B. die Gaserzeugerkohle moglichst 
trocken sein und cin UeberschuB an Dampfzusatz zum 
Gaserzeuger vermieden worden. Der Wasscrdampf zer- 
setzt sich in den Kammern in Wasserstoff und Sauerstoff, 
welcher auf Kohlenwasserstoffe und Kohlenoxyd einwirkt, 
so daB bereits in den Kammern eine teilweise yerbren
nung stattfindet.

M a rtin ó fe n b a u . Zur Bcurteilung des Verbrcn- 
nungsYorganges sollen die im Herdraum, den Kanalen, 
Ventilen usw. herrschenden Druckverhilltnissc unter- 
sucht werden, Das in den Herdraum eintretendo Gas 
hat gewóhnlieh einen Druck von 25 bis 50 mm Wasser- 
saule, der durch das Itegelungsvcntil jo nach Anforderung 
des Ofens gedrosselt wird. Dor Druck der Luft ergibt 
sich aus dem Untersohiedo der Dichte der atmosphilrischen 
Luft und der vorgewarmten Luftsilule, beide von einer 
Hoheglcich dem senkrechtcn Abstande zwischen Kammcr- 
sohle und Einstromungsoffnung. Dio wirksamo Hoho 
des Kamins sollte von der Hohe dieser Einstromungs- 
offnungen aus gemessen und seine Zugwirkung ais an 
dereń Miindungen auf der Abzugsseite beginnend ange- 
sehen werden. Der Druck im Herdraum sollte ungefa.hr 
gleich dem atmosphiirischen Druck gchaltcn werden, 
da sonst bei Unterdruck groBe Mengen kalter Luft durch 
lu ren  und Spalten in den Herdraum eintreten, und bei 
Ueberdruck die Flammen herausblasen wurden. Dio

Verhaltnisso im Herdraum mussen deshalb so gefiihrt 
werden, wie wenn Gas und Luft unter geringem Druck 
aus groBen Ooffnungcn in einen offenen Baum eintreten, 
so daB die Verbrcnnung unter konstantom atmosphari- 
scliom Druck stattfindet und dio Flamme und Yerbren- 
nungsgase unter dom EinfluB des ICaminzuges frei durch 
den Ofen zur Abzugsseite streichen. Von hier ab stehen 
die Abgaso unter oinom goringeren Unterdruck und dchncn 
sich entsprechend aus. Dio hicrdurcli entstchendon 
Druckuntcrschiede sind jedooli so gering, daB ih r EinfluB 
auf dio Baummengen vornachlussigt werden kann, bo- 
sonders im Yergleich m it den Druekiinderungcn, dio durch 
dio Verschiedcnhciten der Temperaturen an den ver- 
schiedenen Punkten dos Ofens vcrursacht worden. Es 
sind also alle Fragen bezuglich der Quorschnittsvorh<iU- 
nisse in der Hauptsaehe abhangig von den Temperaturen.

Dio dcm Ofen zugefuhrto Gasmerige muB durch das 
EinlaBvontil entsprechend den Anforderungen des Ofens 
geregelt werden. In der Praxis jedoch sieht man gowohn- 
lich die Sehwierigkeit darin, genugend Verbrennungsluft 
in den Ofen zu bringen, so daB sich die Gewohnhcit 
herausgebildet liat, das Luftventil vollstandig zu offncn 
und lodiglich m it dom Gasventil zu rogeln. Dio Warme- 
spcichcr mussen deshalb moglichst tief soin, nicht nur 
zur Erreiehung einer hohen Eigentomperatur der Luft, 
sondom auch zur Gowiihrleistung einer rciehlichen Luft- 
zufuhr. Dor tatsachlicho Druck an den vorschicdenon 
Punkten kann unter diesen Umstiinden kaum voraus- 
gesagt werden, so daB os sich empfiehlt, stets oin Druck- 
diagramm des Ofens zur Hand zu haben, das aufgenom- 
men wurde zu einor Zeit, ais der Ofen in gutor Verfassung 
war und gut arbeitete. Ferner ist das Messen der Tempe
ratur zweckdienlich, und zwar, um Vergloiche zu ermog- 
lichen, imrner an dcnselben Stelien und zu den gleichen 
Zeiton des Schmelzganges, z. B- unm ittelbar nach dom 
Umsteuern, kurz vor dem Abstieh usw.

Dio Messungen sollen auf der Eintrittssoitc und ent- 
spreehend auf dor Austrittsseite vorgenommen werden
1. bei den Ventilen oder in dem ICanal zwischen Ventil 
und Kammer, 2. oben in den Warmespeichem bzw. 
Schlackenkammcrn, 3. oben in den Zttgen. Desgleichen 
sollte der Druck im Gaskanal und der groBte Kaminzug 
aufgczeichnet werden. Alle Messungen sollen bei Um
steuerung dos Ofens wiedcrholt werdon. Bei Temperatur- 
messungen muB darauf geaehtet worden, daB der Ofen 
jeweilig dio gleiehe Zeitdauer von derBolben Seito her 
gearbeitot hat.

Dio Baummengen von Luft, Gas und Abgasen, dio 
an irgcndcinem Punkt durch den Quorschnitt gehen, 
werden in der Hauptsaehe becinfluBt durch die Ternpe- 
raturschwankungon, dio schr bedeutend sind, weniger 
durch die vorhaltnismaBig goringen Druck sehwankungen. 
Dio Gasgeschwindigkeiten sind proportional der Baum- 
menge geteilt durch dic Querschnittsflache, abgosehon 
von Beibungsverlusten. Wenn die urspriinglichen Baum 
mengen und Temperaturen gegeben und dio Temperaturen 
an don verschiodenen Punkten bekannt sind, so is t es 
moglich, alle Querschnitte so zu berechnen, daB die 
Gasgeschwindigkeiten ubcrall annahernd konstant sind. 
Die eintretenden Baummengen sind abhangig yon der 
GroBe der Ventiloffnung, und dio in den Herdraum 
stromenden Mengen sind begrenzt duroh den Querschnitt 
der Ausstromungsoffnungen. Dasselbe tr iff tzu  fiir die Aus
trittsseite. Der Strom der Abgase [ist abhangig Von dom 
Querschnitt der Ziige und der Kaminschieberoffnung. Dor 
Gesamt- Querschnitt der Gas- und Luftziigo muB der Gc- 
samt-Baummenge der Abgaso entsprechen. Dic Frago 
derQuerschnittsvcrteilung fiir Gas und Luft soli durch 
besondere Ueberlogungen bestimmt werden. Wenn das 
Verteilungsverhaltnis erm itte lt ist, kann es dauernd 
durch einfache Bcmcssung dor Kanale zwischen Ventil 
und Kamin gcwiihrleistet werden ohne Zuhilfenahmo von 
schwierig einzustellenden Sclliebern in jedem K am int 
kanał. Die Wahl der richtigen Ab:nessungcn muB immer 
ais der wichtigste Punkt in dem ganzen Ofenbau betrachte-
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worden; das bis je tz t iibliche Yerfahren bestand nur darin, 
die Kanale grofi genug zu machen, ohne Ruoksioht auf 
die relativen Raummengen oder andero Griindc; dio Folgę 
davon sind Vorluste an Flam m entom peratur und Wi r- 
kungsgrad des Ofens.

Dio Vorziige der verschiedenen Bauarten der G as- 
u n d  L u f ta u s s tro m u n g e n  sind vielfach erorterte 
Fragen, ' wobei besonders zwei Ausfuhrungen bekannt 
sind: 1. der oben gesehlossene K opf m it einem Gaszug 
und zwei Luftzugen (vgl. Abb. 1); 2. der oben offene 
Kopf m it einom cinzigen iiber dem Gaszug liegenden Luft- 
zug (vgl. Abb. 2).

Dio letztere Ausfiihrungsart wird allgemoin ais die 
hoiBer gehende und sohneller arbeitende angesehen und 
bietet den Flammenspitzeri nicht So viel Angriffspunkto. 
Anderseits ist sie die schwachere B auart und verlangt

Abbildung- L Kopf mit einem Gaszug und zwei Luftzugen.

Abbildung 2.
Kopf mit etnem neben dem Gftszug liegenden Luftzug.

sorgfaltigeren Aufbau. Sie w irkt darauf hin, die Flamme 
zu breiten und niedórzuhalten, weshalb fiir sie eino groBero 
Ofenbreite erwiinsoht ist. Bei zwei Luftzugen werdon die 
Seitenwande woniger angogriffen, dafiir jedooh mehr das 
Gowolbe, Der K opf selbst wird mehr geschont, weil bei 
ihm nicht der Bogen iiber dom Gaszug von oben und unten 
von der Flamme bespiilt wird. Dieselben Beobachtungen 
gelten auch fur Kippofen, jedoch macht die Notwendig- 
keit der beweglichen Kópfe das Ganze etwas verwickelt. 
Die beiden genannten Ausfiihrungsarten konnen aus- 
weohselbar gebaut worden, wodurch eine schnelle Aus- 
besserung ermoglicht wird.

Y e rb re n n u n g  dos G e n e ra to rg a se s . Die Mengen- 
yerhaltnisse boi dor Verbrennung eines troekenen und 
teerfroien Gases von der Zusammensetzung 8 % H 2, 
5 %  CH4, 2 5 %  CO, 5 %  COj. 57%  N*. sind foigendJ:

G a s .............................................100 cbm =  118,7 kg
Erforderlicher Sauerstoff, ein- 

sehlieBlieh 25 % UeberschuB 47,4 ,,
Entsprechende Luftmenge . . 159 cbm =  205 „
Yerbrennungsgase....................  242 cbm =  323 ,,

alles bei 0 0 und 700 mm Druek. In  der Praxis verschieben 
sich die Yerhaltnisse und konnen annahernd wie folgt 
erreehnet werden:

Lufttemperatur, beim Ventil . . . . . . .  150
boi E in tritt in den Herd , 1250 0

Gastomperatur boim V e n til ........................  3000
bei E in tritt in den Hord . 12500 

Abgastemperatur, bei A ustritt aus dem Herd 1500° 
im K a m in k a n a l................  000 0

Bei diesen Temperaturen orgobon dio oben genannten 
Ausgangsmengen von 100 cbm Gas, 159,cbm Luft und 
242 cbm Abgase folgende Mengen: j

208 obm Gas im Ventil oder
555 ,, ,, boi E in tritt in den Herd.
168 ,, Luft im Ventil oder
887 ,, ,, boi E in tritt in den Herd.

1570 „ Abgaso boi A ustritt aus dem Hord odor
778 „ Abgase im Kaminkanal.

Bemerkenswert ist hierbei, daB die gesamton in den 
Herdraum eintrotonden Raummengen 1442 obm betragen, 
und daB 1570 cbm den Eferdraum yerlasson.

Die Vorhaltnisso der Luft- und Gasdurohgangsąuer- 
schDitte zueinander sind folgende:

1. in  dem Ventil: auf 1 cbm Gas kom m t 0,8 cbm Luft,
|  2 . bei E in tritt in,

den H erd: . . j' auf 1 cbm Gas kommt 1,6 cbm Luft.
Zur Erreichung gleichor Temperaturen von Gas und 

Luft gelten andoro Bedingungen. Hierbei stehen die 
Warmomengen, die in Gas - und' Luft aufgospeichert 
werden miissen, in folgendem Verhaltnis zueinander:

Gas 116,7-(1250 — 300) 110,8 1
Luft — 205 • (1250 — 15) — 254,0- ~  2,3

Dam it also Gas und Luft auf dio gleiche T em peratur 
erwarm t werden, miissen die Abgasmengen, die durch 
die Gas- bzw. Luftkam mer streichen sollen, im Vorhaltnis 
von 1 :2 ,3  zerteilt werden.

Um diese Aufteilung mit domselben Kaminzug zu 
erreiohen, miissen dio Zugquerschnitte im Verhaltnis
1 :2 ,3  bemossen werdon, was ganz bedeutend von dem 
abweioht, was fiir die E intrittsseite sich ais notwendig 
ergeben hat.

Es bestehen also fiir die Qu3rschnittsverh'iltnisse 
der Ziige widersprochende Bedingungen. Hierbei ist die 
fiir die Abgase verlangte Toilung am wichtigsten, weshalb 
die Quersohnitte domentsprechend bemessen werden 
sollten. Ebenso is t ein gloichformiger Gasstrom anzu- 
stroben; sehroffe Geschwindigkeitsiinderungen sind mog
lichst zu vormeiden. Wahrend Bagley das orrochnote 
Verhiiltnis der Querschnitte von Ziigen und Kaniilen 
durchaus bsibehalten mochte, eraohtet e r oin Abgehen 
von diesem Vorhiiltnis in der Breite dor Kammorn unter 
gloichzoitiger Voriinderung des Gittorworkos fiir ange- 
bracht im Interesse des Gesamtaufbauos dos ganzen 
Ofens, und zwar konne das Verhaltnis der Kammer- 
breiten bis auf dio Hiilfto herabgeinindert werden. Hier- 
naoh sollen also die Querschnitte der Gas- bzw. Luftkanale 
im Verhaltnis von 1 : 2,3 stehen, wahrend die Quersohnitte 
der Gas- bzw. Luftkam mern im Verhaltnis von } : 1,15 
stehen sollen (vgl. Abb. 3). Abweichungen von den Zahlen 
und den gemaehten Annahmen bziiglieh Gasanalysen, 
LuftiiberschuB,Feuehtigkeitsgehalt, Temperaturen, Driioke 
usw. worden das Verhiiltnis von 1 : 2,3 in gewissem Sinne 
beeinflussen, abor stota wird es zwischen 1 : 2 bzw. 1 :2 ,5  
liegen.

Dio von der Verbrennung des im Bade cnthaltenen 
Kohlenstoffes horriihrendon Gase sind uubsriicksichtigt 
geblieben, da ihro Raummengen bei einer Temperatur 
von 15000 sołten 1 % der Gesamtmenge der Abgaso 
iibersteigen.

Armes Gas verringort das Verhaltnis von Luft zu 
Gas; reiches Gas oder UeberschuB an Luft vergroBert es.

B au  des Ofens. Boim Entwerfen eines Ofens 
gelten zwei Abmessungen ais Grundlage, namlicli: der 
Querschnitt der Gasżuge und die Herdflacho f. d. t  Ofen- 
inhalt. Hiervon ausgehend, konnen allo andoren Ab- 
mossuńgcu berechnet werden. Die Werte fiir die beiden 
genannten Abmessungen nimint man am besten von
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Zahlentafel 1. A b m e ss u n g e n  v o n  M a r tin o fo n ,

O f e n in h a l t ............................................ t 20 40 60 80 100
Hordfiaehe ............................... .... . . qm 13 26 39 52 65-
Herdliinge X Breite ........................... m 5,5 X 2,4 8,5 x  3,2 10,5 X 3,7 12,0 X 4,4 15,0 X 4,4
Gaszug- Q u e r s c h n i t t .......................... qcm 715 1430 2145 2860 3575
Luftzug- Q u e rsc h n itt .......................... qom 1610 3220 4S30 6440 8050
G askam m er-Q uerschnilt . : . . . qm 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0
Luftkammer- Q u e rsc h n itt ................. qm 3,0 6,0 9,0 12,0. 15,0
Gas-Kaminkanal, Breite X Hoho . cm 28 x  56 38 x  69 46 X 76 56 X 84 61 x  91
Luft-K am in-K anal, Breite X Hoho. cm 63 x  56 86 X 69 102 x  76 127 X 84 137 X 91
K am in-D urohm esser.......................... cm 84 104 122 137 150

bekannten Oefen unter Beriicksichtigung der Arboits- 
bedingungcn.

H ord fiaeh e . In England findet man gewohnlich 
■bei sauren Oefen 0,40 bis 0,50 qm und bei foststehondon 
basischen Oefen 0,56 bis 0,74 qm f. d. ff Ofeninhalt. Auf 
■dem Festlando und in Amerika haben dio Oefen eine 
gróBore Herdfliicho und demgemaC oin flacheres Bad. 
"Was von beiden praktisch bessor ist, ist nach Ansicht 
Ton Bagley lediglich Meinungssaeho und in England 
.stark beeinfluBt durch Lohnverhiiltnisso. Bagley zieht 
■die englischo Arbeitswoise, den Ofen so stark zu bcschickon, 
wie or boquem halten kann, vor, wenn oin moglichst 
groBes Ausbringen yerlangt w ird; er betont jedoch, daB 

-dieser Punkt boi Vorglcichen wohl boriicksichtigt werden 
mii8se. GroBe Kippofen haben einen viol tioferen Herd 
ais foststehendo Oofen m it sonst iihnlichen Abmessungen 
und konnen fast das Doppelte fassen1).
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Abbildung 3. Schaublld der Kan&le"und Ventile.

G a sz u g -Q u o rso h n itt . Beziiglich der Abmes- 
■sungen der Gasziige findet man in der Prasis groBo Vor- 
■schiedenheiten; jedooh diirfto fiir saure Oofen ein Quor- 
schnitt von 26 qom und fiir basisohe Oefen von 32 qcm 
f. d. t  Ofeninhalt gewohnlich ausreiehen. Gaszug-Quer- 
schnitt und Herdfliicho stehen domgomaB in bestiinmtem 
Verhaltnjs zueinander, und zwar kommen auf 1 qm 
Hordfiaehe 48 bis 55 qcm Gaszug-Quorschnitt. Porsonlich 
:zieht Bagley sowolil fiir den Gas- ais auch fiir den Luitzug 
groBere Querschnitto vor unter Beibehaltung des Vor- 
hiiltnisses zueinander2).

Fiir einen feststehenden basischon lOO-t-Ofon ergoben 
sich hiernach folgende Zahlen:

Hordfiaehe. . . ......................... 65,00 qm
Gaszug- Q ucrschnitt............................ 0,36 ,,
L u ftzu g -(Ju e rsch n itt........................ 0,80 ,,

') Der Grund fiir die tiefen Herde bei onglischen 
Oefen diirfto weniger eine Lohnfrago sein, e r diirfto 
eher besondoro Bedeutung fiir d iedort orzougte Stahl- 
beschaffenheit haben. Der Berichtcrslatter.

a) Tatsachlich sind die genannten Zahlen auch beim 
Vergleich m it Oefen in Deutsehland ais iiuGerst klein zu 
bezeichnen. £)er Berichterstatter.

Die aufsteigenden Ziige konnen bedeutend breiter 
gemacht werden ais ihro Ausstromungen, um Reibung 
und Abnutzung des Ziogolmauorworks zu verringern, 
sollten aber stots in richtigem Verhiiltnis zueinander 
bleiben. Wonn also fiir den aufsteigenden Gaszug etwa
0,46 qm Qucrschnitt angenommen werden, miissen dio 
aufsteigenden Luftziige insgosamt 1,03 qm Querschnitt 
haben.

Dio S c h la c k e n k a m m e rn  miissen den iibrigen bau- 
liehen Abmessungen entspreohen und m it falschen Wiindon 
ausgestattet sein; sio Bollen zur Halfte m it gebranntem 
Dolomit oder andorom geeigneten Baustoff angefiillt und 
nicht zu tief sein, wenn die Schlacko in flussigem Zustande 
abgezapft werden soli.

W arm ospo icher. Die Hoho des ausgegitterten 
Raumes soli naoh Moglichkeit mindestens 4,5 m betragen. 
Zur Erreichung einer geniigenden Oborfliiche und zur 
Verminderung dor Geschwindigkeit und der Reibung der 
Gaso soli der freie Durchgangsquorschnitt des Gittor- 
werkes mindestens das Acht- biB Zohnfacho des Quer- 
schnittos der Ziigo betragen. Da die Lange dor Gaskammer 
gleioh der Liinge der Luftkammer ist, wiirde bei Bei
behaltung des Vorhaltnisses 1 : 2,3 die Luftkam mer ganz 
ungcschickt breit werden. Um jedoch das angegebeno Vor- 
hiiltnis beibehalten zu konnen, setzt Bagley dio Kammern 
verscliicden aus. Die Luftkammer erhalt also zwischen 
den Steinen so viel mehr Zwischenraum, ais dem Ver- 
hiiltnis 1 : 2,3 entspricht.

Bagley berechnet alsdann nach den oben angogebenen 
Zahlen die Querschnitto fiir versohiedene Oefen; die 
wesentliehsten Angaben sind in Zahlentafel 1 zusainmen- 
gestellt.

Auf die auBerordentlieh gering bemessenen Quer- 
schnitte fiir Ziige und Kammern sei wiederholt hingewiesen. 
In  dieser Zahlentafel ist der freie Durehgangsquerschnitt 
der Kammern dasJAchtfache der Ziige und dor Gesamt-

19
querschnitt bei der Gaskammer das — fache, bei der

Luftkammer das faohej des freien [Durchgangsquer- 

schnittes,
K am in k an iile . Wio bereits bemerkt, is t es wichtig, 

daB das Verhiiltnis zwischen Gas- und Liift-Kanalen auf- 
rechterhalten bloibt. Dio Tomperaturen der Abgase 
in den Kanalen betragen nur noch 600 °. Dio Gesamt- 
raummengen haben sioh auf etwa zwei Fiinftel von den 
Abgas-Raummengen in den Ziigen verringert. Dement- 
spreohend konnten auch die Kaminkanal-Quersehnitto 
Terkleinort werden, wobei jedoch auf die Ansammlung 
Ton Flugstaub Riicksicht genommen werden muB. Die 
Querschnitto werden jedoch zweckmaBigcrweise urn ein 
Zwoifaches groBer gemacht und dem Kaminquerschnitt 
angepaBt, dam it plotzliche Aendorungen der Gasge- 
schwindigkeiten vermieden werden. Es is t ganz unnotig 
und auch nicht empfehlenswert, dio Querschnitte zu 
groB zu machon, da dies nur zu leicht auf Kosten der 
W irksamkeit des Vcrhaltnisses von Gas- zu Luft-Qucr- 
schnitten geschieht. Auch die Zungen unter dem Gitter- 
werk werden hiiufig zu hoch und die Tragwande zu diinn 
ausgefuhrt m it Riicksicht auf das Gewieht-des Gitterwerks, 
das sic zu tragen haben.
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Zum SchluB geht Bagley noch auf dio Ausnutzung 
der- Abhitze durch Dampfkessel ein. Nach Wiirdigung 
dor betóinnten einschliigigen Yerhiiltnisse wcist er noch 
einm al darauf hin, daB der praktische Zweck der Wiirme- 
wiedergcwinhug in den Kammcrn nicht so sehr wirtschaft- 
licho Ausnntzung der Warmeeinheiton ist, sondern die 
Erreichung und Aufrechtcrhaltung hohcr Tomperaturen 
yon Gas und Luft. Gutos Arboiten des Ofens und hohes 
Ausbringen miiBten stets das erste Erfordernis sein.

An den Vortrag schloB sich ein lebhafter M oinungs- 
a u s ta u s c h  an. Professor A rn o ld  stimmte den Aus- 
fiihrungen von Bagley iibor die hohcn Flammentompe- 
raturen yollkommen zu; Nachmessungen, die von der 
U niyersitat Sheffield yeranlafit worden seien,'hiitten ais 
Temperaturen im Herdraum ergeben 1700 bis, 17500 
und ais Tem peratur des Stahls beim Abstechen 1590 bis 
1620 Diese Temperaturen seien boi groBon und kleinen 
Oefen ziemlich dio gleichen gewesen. Im  Gegensatz hierzu 
wiirde jedoch dor Sohmolzpunkt Ton Silikasteincn stets 
niedriger angegeben.

Professor Bono fiihrt vielo MiBorfolge darauf zuriick, 
daB dio Ofenbauer das Woscn der Flamme- zu wenig 
borUeksicktigen. E r tadclt den Ausdruck „theoretische 
Flammentomperatur“ , der abgesehafft werden musso. 
Die Hitze im Ofen hangę nicht lediglich von der Flammen- 
tem peratur ab, und diese sei nur insofern wichtig; ais 
ihre tatsachliche Strahlung in Frago karne1). Eine Zer- 
setzung des Wassćrdampfes im Wiirmespeicher finde 
nach seiner Ansicht nicht s ta tt, 1 da dio Temperatur nicht 
hoeh genug sei. Dor Wassordampf tre te  yielmcłir m it dom 
Gas in R eaktion naoli der Formel:

[co +  h 5o  ^ ± c o 2» + ;h 2.

Ein LuftiiberschuB von.25 %  sei zur Gowahrleistung einer 
yollstiindigen Verbrennung nicht notig; nach seiner 
Ansicht diirfte ein gut gebauter Ofen nicht mehr ais
10 %  LuftiiberschuB orfordern.

C o sm o -Jo h n s  halt einen hohen Gehalt an Kohlen- 
oxyd fiir viel besser ais einen hohen Wasserstoffgehalt, 
zumal letzterer das Ofengewolbe angreife. Eine durch- 
schnittlicho Gaszusammensetzung v o n 3 ,5 % C 0 2, 30 %CO . 
uńd 10,5 %  H 2 sei loicht zu orroichen. Der Qucrsclmitt 
der Gasziigo sollto so klein wio moglich gehalten werden.

B a g le y  geht in  einem kurzeń ScliiuBwort auf • dio 
gestellten Fragen ein. Hiernach sind die yon ihm ange-

’) Diese Ansicht bringt die voń Bagley bearbeitete 
Frage unter einen ganz.neuen Gesiehtswinkel. Es diirfte 
allerdings auBerordentlich schwierig - sein, in der vón 
Professor Bono angegebenen Richtung Wege zu finden. 
Om so interessańter wiiro es, die Meinung vieler Fachleuto 
iiber diesen Punkt- zu horen. Der Berichtcrstatter.

gebenen Temperaturzahlen angenommen, da er in seiner 
Arbeit lediglicli dio grundsatzlichen Fragen behandele 
und dio Zahlen beim Arbeiten untor versehiedenen. Be- 
dingungen cntsprechend sehwanken. Die Vorwondung dos- 
gebrannten Dolomits in  den Schlackenkammern habo don 
Zweck, eine ieichter herausrinnende Schlaeke zu orzeugen. 
Ein LuftiiberschuB von 25 % sei zwar hoch, habo sich 
aber in der Praxis ais notwendig erwiesen.

Dor gleicho Gogenstand wurde behandelt in. einem 
Aufsatz Ton S k a re d o f f , „ T h e o re t is c h e  G ru n d la g e n  
d e r  B e re c h n u n g  d e r  M a r tin o fc n 111). Allerdings 
spricht Skaredoff iiber don giinstigen EinfluB der Licht- 
strahlung der Flamme, was ja wohl nicht dasselbe ist- 
wio Wiirmestrahlung, und kommt auf Grund yon tlieo- 
retischcn Bcrochnungen zu der SchluBfolgerung, daB bei 
dci- leuclitenden Flamme die Warmeiibertragurig dureh 
Strahlung 13mal so sohncll vor sich geht, wio. bei der 
nichtleuchtenden Flamme. , Diese SchluBfolgerung steht 
im Widorspruch m it den Erfahrungon in  der Praxis, aus- 
welchem Grando auch eino praktische, Beweisfuhrung 
fiir dio von Professor Bono oben aufgestollto Boliauptung 
ganz bosonders orwiinscht wśirc.

Die Arbeit yon Skaredoff ist auch aus anderen Griin- 
den sehr beaohtenswort, obwohl dio meist theoretischen 
Betrachtungen noeh keine Verwendung fiir den prak- 
tischen Martinofenbau finden durften. Skaredoff mochto 
don Martinofcn lediglich ais Warmeki-aftmaschine an- 
sehen und bezeichnet denjenigen Martinofcn ais den 
Ieistungsfahigsten, in welchem je Sekundo, die groBto 
Warmemenge von der Flamme im Herdraum zuriick- 
gclasson wird, bezogen auf die Tonne Ofeninhalt. Ais 
MaBstab fiir dio Bemessung der Leistungsfahigkoit fiihrt 
Skaredoff einen neueri Begriff cin, deri er „spezifischen 
roIativen Effekt" nennt; dieser Ausdruck soli der Name 
fiir eine bestimmte Anzahl vou Wilrmeeinheitcn sein»; 
er iibersieht hierbei jedoch, daB in der Praxis derjenige 
Ofen der leistungsfśihigste ist, der, bezogen auf seino 
Fassung, die gróBte Erzeugung in der Zeiteinheit ergibt, 
bei gloiehzeitigor Beachtung des Kohlenverbrauohs. Unter 
Beriicksichtigung dieses Umstandes ergeben sich denn auch 
aus einer yon' Skaredoff selbst aufgestellten Zahlentafel 
ron  Beispielen aus der Praxis SchluBfolgerungcn, dio be- 
zijglich des Ton ihm gopragten Begriffes „Leistungsfahig- 
ke it“ im Widerspruch m it der Praxis stehen. Das gleiche 
Ergebnis haben andere Ton Skaredoff angestelite Berech- 
nungen von Abmessungon der Martinofcn,-insbesondere 
der Warmespeicher, so daB also den Berechnungen nur 
eino besehriinkte Bedeutung zugesprochen werden kann.

S)t.»3ing..Frteir. Thomas.

') Górni-Journal 1915, Bd. 2, S. 109. Vgl. Feuerungs- 
technik 1918, 1. Okt., S. 1/4.

'Patentbericht.
i ;v:^Deutsche Patentanmeldungen1).

26. Juni 1919.
Kl. 48 e, Gr. 1, S 47 825. Yerfahren zum direkton 

E naillierżu m ittels Ton Staub und Teer gereinigter, hoch- 
erhitzbsr G isj. Friedrich Siemens, B jrlin , Schiffbauer- 
damm 15.

30. Juni 1919.
Kl. 7 a, Gr. 1, H  72 491. .Yerfahren zum Walzcn 

Ton D:>pp3lmetallen aus Motallon yerschicdener Festigkeit 
und Bildsamkoit. Heddornheimcr Kupferwerk und Siid- 
deutsche Kabolworke A.-G., Frankfurt a. M.

Kl. 48 b, Gr. 6, K  68 362. Verfahrcn zur Herstellung 
feuerTerzinkter HohlgefiiBe u. dgl. Fa. Louis KrauB, 
Schwarzenberg i. Sa.

1) Dio Anmeldungen liegen yon dem angegebenen Tage
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und
Einsprucherhebung im Patentanito' zu Berlin aus.

Deutsche Gebrauchsmusterelntragungen.
30. Juni 1919.

Kl. 7 b, Nr. 707 183. Dorn zum Ziehen Ton rohr- 
formigen Korpern aus Streckmetall. RsiB-Liifter-Ges. m. 
b. H., Dusseldorf.

Kl. 7 c, Nr. 707 185. Walzflansch. L. & 0. Stein- 
iniiller, Gummersbach, RUd.

Kl. 18c, Nr. 707 1.05. YerśchluB fur .Gluhtopfdeckol.. 
August H ilgert, Niederdollendorf a. Rh.

Kl. 18 c, Nr. 707 829. FalirbaroH erdplattc ausMagno- 
sitstóincnm itin  derP latto  angeordnetem SchlackonabfluB- 
fiir Wiirmófen. August H ilgert, Niederdollendorf a. Rh.

Kl. 21 h, Nr. 707 011. AnscliluBklemme fiir die 
Elektroden Ton Liclitbogenófen. Akt.-Ges. Brown, Boyeri 
& Cie„ Baden, Schweiz.

Kl. 21 h, Nr. 707 012. AnschluBklemme fiir die 
Elektroden Ton Lichtbogenofen. Akt.-Ges. Brown, Boyeri 
& Cie,,' Baden, Schweiz.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Vierteljahresmarktbericht

I . . RHEINLAND-WESTFALEN^ — Dio a llg cm ein o  
L age im zwoiten Vierteljahr 1919 wargekennzeichnet durch 
ortwahreńdo Arboitcrunruhen, durch den im April cin- 
setzenden und bis Mai dauernden Gcncralstrcik und die 
gcringen m it mindorwertigem Erzeugnis verbundenon 
Lbistungen dor Arbeiter. Der Bedarf war ein auBer- 
ordentlich dringendcr, und dio Unmógliehkeit, ihn zu 
decken, fiihrte zu den unglaublichsten Sojtuobungen, die 
mit Wucherproisen von marehenhafter Hoho verbuiulęń 
waren. Daboi ging dic Loistungsfiihigkeit der Werke 
standig zuriick. Eine geordnoto Betricbsleitung m it er- 
sprioBlicher Arbeit war infolge dor stetigen Verhetzung 
der Arbeitcr kaum noch moglich. Bezoichnend ist in dieser 
Boziohung eine Entscheidung des Hanseatischen Ober- 
landosgerichtes im Hamburg, in der ausdrucklich darauf 
hingewieson wird, daB es durch dio oben geschildertcn 
ArbeitsverhiUtnisse unmoglich gomacht wordcn sei, 
den Betrieb in friihcrcm Sinno -verantwortungsvoll zu 
leiton, und daB man aus diesom Grundo nicht vorlangen 
konno, Vertrage, dio vor der Revolution gcschlosson sęien, 
zu den damals vereinbartcn Bcdingungen erfiillt zu sehen. 
Die fortwahrenden Lohnstcigerungen fuhrten zur Er- 
hohung der ICosten aller Rohstoffo und Fertigerzeugnifise, 
wahrend der; Auslaridsmarkt standig zuriickging. Zwar 
waren die Auślandspreise angesichts unserer sehlechten 
In!andsvaluta fiir Doutschland noch auskommlich; bei 
den geringen Leistungen der Arbeitcr aber waren erheb- 
lichc Mengen fiir die Ausfuhr nicht vorhanden.

Die Forderung der K ohlonzechen hob sich nicht. 
Zuniichst stand der Monat April bis we i t in soine zwoite 
Hiilfte hinein im Zoichon des groBen Bergarbeiteraus- 
standesj nach dessen Bcondigung dio zuniichst natiirlich 
ganz schwacho Forderung langsam wieder zunahin. Endo 
Juni aber warąn die Fórderverhaltnisse noch gerade so 
trostlos wie im ersten Jahresviertel. Die durchschnittliche 
Arbcitslcistung des einzelnen Manncs war ungenugond, 
und die Gesamtfijrdorung beiauft sich nur auf ungefiihr 
zwei D rittel der Mengo, dio vor dem Kriege erzeugt 
wurde. Dem groBen Brennstoffbedarf konnte m it dieser 
unzureichenden Forderung nicht anniihornd gcniigt wetden. 
Dazu kam in den letzten Tagen des Juni wieder Wagen- 
mangel, der die Zechen voreinzelt zwang, Mengen aus 
Forderung und Herstellung auf Lager zu stiirzon. Die 
Arbeiterldhne stiegon- unabliissig und m it ihnen dio Preise 
aller Erzeugnisso. Das Reichswirtschaftsministerium hat 
gloiohwohl dic vom Kohlensyndikat vorgenommeno Preis- 
erhohung nur zum Teil genchmigt.

Der E rzm ar-k t war nach wic vor ruhig, da dio 
Hochofenwerke m it Erzkaufcn zuriickhiclten; weil sich 
die Lage der niichsten Zukunft nicht beurteilen iiiBt. 
Łrst gegen Mitto Mai licfcrten dic Franzosen den Hoch- 
ofenwerken auf der rechten Rheinseite Minctto im Aus- 
tąuschverkehr von Koks und Kohle. Die Zuweisungen 
blieben aber bisher noch unzureichend. Anfang Juni 
golangten dio ersten Erzmengen von Lulea zur Verladung; 
die Preise der inliindisohen Erze stiegen stetig.

Die Lage auf dom S c h r o t tm a r k t  gestalteto sich 
fiir dio Vbrbrńueher im besetzten und unbesetzten Gebiet 
verschicdon. Wahrend die linksrhcinisehcn Werke goniigend 
Schrott zur Yerfiigung haben, orfuhr der Schrottm arkt 
im unbesetzten Gebiet eine weitere Anspannung, da die 
Hochofenwerke durch den stiirker wordendon Erzmangcl 
in erhohtem MaBo dazu ubergehen, Schrott zu verhiitten. 
leilweiso wird diese Anspannung dadurch aufgehoben, 
daB eine Anzahl Martinwerko wegon Brennstoffmangel 
ihren Betrieb einschrankten oder sogar stillegten. Durch 
den FriedensabsohluB ist die Dauer der bestehenden 
Schrottvereinigungen auf drei Monate beschriinkt. Vcr- 
handlungen wegon Griindung neuer Schrottverbiinde sind 
eingeleitet.

X XV III.3|

(April, Mai, Juni 1919).
In  R o h c iso n  stieg die Erzeugung standig. Au uh 

dio Vcrbraucli3- und Versandzahlon besserton sich, wenn- 
gloich die Zifforn des Monats Marz, dsr soit der Revolution 
dio groBten Zahlen aufzuwcison hat, noch nicht wieder 
erreiclit wurden. Endo Juni tra ten  erneut Ybrkohrs- 
schwiorigkeiten ein, dic auf den glattei) Absatz nachtcilig- 
einwirkten.

Dic Stabeisońw alzw erko litten  schwer unter dcm 
groBen Kohlenmangel; die Herstellung war infolge der 
vielen und liingeren Botriebscinśtollungen allgehicin reeht 
gering. Das g ilt sowohl fiir dio FluBciscn- ais auch fiir 
dio SchweiBoisonwalzenstraBon. Die Preise wurden er- 
hoblich Iiinaufgesetzt, ohno aber einen vollon Ersatz fiir 
dic verteucrte Herstellung zu bieten.

Das gleiche g ilt von der D rahterzeugung, dio ent- 
fernt nicht den Bedarf der Drahtziehercien zu decken. 
in der Lage war.

In G ro b b le c h  entsprach dic Erzeugung bei weitem 
nicht dem Bedarf. Lcider. konnte die Ausfuhr, die fiir 
Deutschland aus bogreiflichen Griinden sehr erwiinscht 
wiire, nur in sehr beschriinktein MaBo erfolgen, da die 
Reichsregierung ein bestimmtes Verhaltnis vorsclirieb. 
Die Inlandspreise wurden mchrfach erhoht, doeh ledig- 
lioh in dem Umfange, wie es dio gestiegenen' Rohstoff- 
preise und Lohne orforderten.

Der . Bedarf in Feinblechen [war so groB, - daB 
dic Werke in der Lage gewesen waren, bis weit in das 
naehstc Jah r hineiri zu verkaufen, da die Abnehmer, 
um nur Anspruch auf Lieferung zu haben, sich bereit 
erkliirten, zu den in Jahresfrist giiltigen Preisen zu 
kaufen. Der Mangel an Rohstahl, Platinen und Kohlcn 
lieB aber auch hier dic Erzeugung so zuriickgehen, daB 
der Bedarf nur ganz unzuianglich gedeckt werden konnte. 
Da die Heeresverwaltung und die von ihr beschiiftigten 
Werke sich wahrend des IĆriegeśtcilwoise woit iiber Bedarf 
gedeckt hatten, so waren uńd sind noch jotzt stiindig 
groBe Mengen von Feinblechen im M arkt, die zu un- 
geheuerlichen Wucherpreisen angeboten werden, Nach 
dem Kriege hat sich eine Unzahl von wilden Handlem 
aufgetan und beteiligt sioh an diesen ScliiebergeschSften, 
gegen welohe die Behorde einzuschreitcn sich vorbehaltcn 
ha t; ob m it Erfolg, wird abzuwarton sein.

Der S ta h lw e rk s -V e rb a n d  sondet uns folgen- 
den Bericht:

,,Die Geschiiftslage der Erzeiignisse des Stahlwerks- 
Verbandes wurde auch im zweiten Viertel des Jahres 1919 
durch dic Storungen des Wirtschaftslcbens ungiinstig 
beeintluBt. Die Erzeugung geniigte bej weitem nicht, 
um die auBerordentlieh starken Anforderungen der Ver- 
braueher bei den Werkon unterzubringen, und es muBten 
weit ausgcdehnte Lieferfristen beansprucht werden. Be- 
sonders dringende Naęhfrage lag liir Wagenbau, Kon- 
struktionen und sonstigc Bautcn aller A rt vor; ebenso 
stellten die deutschen Staatsbahnen gcwaltige Anforde
rungen, dio in erster Linie beriieksichtigt werden muBten- 
Fur die stark zusammengeschmolzenen Bestiinde der 
Hilndlerlager sowie fiir das Ausiand konnten infolgedessen 
nennenswerte Mengen nicht zur Verfiigung gestellt werden, 
obwohl die Nachfrage vom neutralen Auslande andauemd 
sehr rege war. Der Versand ging im April infolge der 
verschiedenen Ausstande gcgeniiber Miirz zuriick, im Mai 
jedoch wurden die Anlicferungen wieder besser.

J l it  Rucksicht auf die weiter auBorordontlich ge- 
stiegenon Sclbstkosten fand Ende April eine Aussprache 
iiber die P r e is g e s ta l tu n g  s ta tt  unter Hinzuziehung 
von Vcrtretern d^s R3ichswirtschaftsministeriums, deu 
Verbraucher, des Handels, der Angestellten und Arbeit- 
uehmer. Von seiten der Werke wurdo nachgewiesen,
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daB dio zurzait giiltigen Praisa fiir Walzwarksarzeugnisso 
dio Solbstkosten bei waitem nicht deckten und daB eine 
Praisarhohung unyarmoidlicli sai, wann die Werko niclit 
in kurz odor lang zu n  Erliegen kommen 3ollten. Es 
■wurden doshalb folgende P re is e rh o h u n g e n  ab 1. Mai 
yarainbart: Fiir Rohblocke 20 J l, vorgewalzte Bliioke 
50 Jl, Kniippel und Platinon 75 Jl und Formeisen 100 Jl. 
Dabei wurda anarkannt, diB die vorgonomtnencn Preis- 
erhiihungen die Salbstkoston nicht dackten und weitere 
Opfer fiir die Werke bsdeuteten. Dio bisherige Ilausse- 
klausal wurd3 fallengclassert uńd fiir die Monate Mai 
und Juni nur zu faston Preisen yorkauft. Auch die bisher 
fiir dio mittelbare Ausfuhr yarlangton Aufpreise wurden 
fiir Lioforung ab 1. Mai nicht mehr berechnet, um 
da:n Ausfuhrbediirfnis dar Fertigindustrie entgogenzu- 
kommon,

Die Proisgestaltiing im zwaitsn Vierteljahre 1919 ist 
aus folgender Zusammenstollung ersichtlich:

Monat
April

Monat
Mai

Monat
Juni

Kohlen und Koks: . d .  t  ] I. d. t f. d. i
Ji | Ji .H

Plam m f t f rd e rk o h le . 41,00—42,80 61,00—62,80 67,10 -68,90
K o k a k o h le ................ 42,50—44,30 02,50 -64,30 68,60 -70,40
H oohofenkoks . . . 58,90 88,90 

89,50—91,30
97,40

GleBerelkoka . . . . 59,50—64,30 98,00—102,80
Erze:
R o h sp a t1) . . . . . . 48,50 52.50 52,50
GerBat. Spatelaen- 

a te ln 1) . . . . . . 72,40 78,40 78,40
asaauer R oteiaen-
a te in , 45 % Elaen ab 
G ra b ę ....................... 40,00 40,00 40,00

B rie  y -M in e  t t e ,  
37—88 % Elaen ab _

Rohalsen:
G leBerelelaen 
Prelae ' * 

ab Hutte j óko^ u t ; ;
340,00 391,00 391 -405,50
339,00 890,00 390 -404,50
366,50 407,00 407 -418.50

Beaaemer ab HUŁte . 338,50 387,00 337—398,50
31egerlttnder Q uall- 

tttts-P uddele laen  
ab Slegen . . . . . 303,50 352,00 352—363,50

S tah le laen , weiflea, 
mit nicht llber 0,1 % 
Phoaphor, ab Siegea 303,50 352,00 352—363,50

T h o m a a e ia e n  mit 
xnlnde8tensl,B% Man
gan, ab Brebach . .

Daaaelbe obne Mangan — — —
S p ie g e le is e n , 10 bia 

12%, ab Siegen . « 331,00 389,00 389 -402
E ngl. GleBerelełaen 

Nr. n i  trel Rulirort _
L uzem bnrger P ad - 

deleiaen ab Brebach 286,00 331,00 331-341
Łiuxemburge* 

GleBereieiaen 
Nr. I II  ab Brebach . 296,50 341,5*) 3 41.5 )-354.50

GawalzUs EUin:
S ta b e ls e n  
Inland ab Oberhausen 435,00 550,00 550,00

T r ii g e rabDIedenhofen 
IIIr Norddeutachland . 420,00 520,00 520,00
fiir SUddeutschlaiid . 423.00 523,00 523,00

K e s s e lb le c h e  
Ioiand ab Essen , , . 545,00 660,00 600,00

C łro b b lech e  
Inland ab Ewen . . . . 525,00 640,00 640,00

M it te lb le c h e  
Inland ab "Werk . . . 620,00 745,00 745,00

F e in b le o h e  
Inland ab Werk. . . . 635-660 760—785 700-785

F lu f le ła e n -W a lz -  
d r  a h t
Inland ab Werk . . . . 450,00 565,00 565,00

') Die an^egebonen Preise sind Y e rk a u fsg ru n d -  
p re iso ; Dor Rostspatgrundpreis auf a lte  Absohliisse 
ist 2 Jl f. d. t  niedriger.

Absatz und Nachfrage in  G u B riłh ren  waren, sowoit 
es dio bestehanden Verhiiltnisse zulieBen, im Inland und 
fiir dio Ausfuhr rege. Auch die Beschaftigung in den 
iibrigen G ie B e ro ie rz e u g n is se n  war ausreichend. Die 
Yerkaufsproise wurden naeh Moglichkeit m it den erheblich 
gestiegenen Gestehungskosten in Einklang gebraeht.

Dio M a s c h in e n fa b r ik e n  litten  bei der Erlodigung 
ihrer Auftrago ebenfalls in orheblichem MaBo unter den 
oingangs unsores Bcrichtes geschilderten Verhiiltnissen.

II. O BERSCHLESIEN.— A llg em e in e  L age. Auch 
die Beriohtszeit stand ganz unter dem Eindruclc der durch 
die Beendigung des Weltkrieges und dio Reyolution ge- 
schaffenon Verhaltnisśe. Die Erzeugung l i t t  zwar etwas 
woniger ais in dem yorhergegangenen Vierteljahr unter 
Stroiks, jedoch hatto die Arboitslust bei der Belegschaft 
keine Zunahme erfahron. Immorhin gestalteten sich 
Forderung yon Kohle und Erzeugung von Fertigerzeug- 
nissen der Menge naeh etwas giinstiger. Dio Yersorgung 
der H iitten m it Rohstoffen und die Befórderung von 
Kohlen und Fortigorzougnissen wurden noch immcr durch 
Wagenmangel beeintriichtigt. Entspreehend den wiederum 
teilwoise nieht unbetrachtlich gestiegenen Lohnen und den 
wieder teuror gówordenen Rohstoffen, sowie in Anbotracht 
der vom 1. April ab oingotretonon COprozentigon Ver- 
teurung der Eisonbahngutcrfrachten lieBen sich Er- 
hohungen dor Vorkaufspreiso nicht umgohon. Bei vielen 
Artikeln reiehten die Erloso aber nach wie vor nicht zur 
Deckung der Gestehungskosten aus, so daB die geldliche 
Lago der Werko sohwiorig blieb. Dio Nachfrage war 
zwar angesichts dor ungewissen Gestaltung der kiinftigen 
Verhiiltnisse etwas wenigor roge ais in der Vergangenhoit, 
jedoch war yon oinem eigentlichen Riickgang des Ge- 
sohiiftes niohts zu merkon; die yorliegende Beschaftigung 
reiehte bei den Werken in don meisten Artikeln noch 
auf yiole Monate aus. — Fiir die Ausfuhr kamen nur die 
N ordstaaten in  Betraeht. H ier li tt der Versand sehr 
unter dor durch die Waffenstillstandsbedingungen vor- 
langorten Blockade. In  diesen Gebicten war durch das 
Aufkommen des englischen und amerikanischen Wett- 
bewerbes und die dadurch geseliaffene Unsichcrheit der 
M arktverhaltnissc fiir die Abnehmer ein gewisśer Riick- 
gang iin Gesohiift fiir die deutschen Lieferer zu ver- 
zeiclinen.

K oh lo . Der Arbeiterbedarf konnte fast yollstiindig 
gedeckt werden. Dio Streiks auf den Gruben hatten 
etwas naohgolassen, die Loistuńg der Arbeitor besserte 
sich jedoch kaum. Die Fórdorung bliob gegeniiber duroh- 
sehnittlichon Vorhiiltnisscn wiederum stark zuriiok, war 
aber etwas hoher ais im yorhergegangdnen Vierteljahr. 
Eino regelmiiBige Versorguńg aller Verbraiicher war unter 
diesen Umstąnden unmoglieh. Erschwert wurde sio aucli 
insbesondere in dar ersten Hiilfte der Beriohtszeit durch 
die groBe Not an Befórdorungsmitteln, Der Wagen- und 
Lokomotiymangel war namentlich im April teilwoise so 
stark, daB selbst dio schwache Forderung nicht restlos 
yerladen werden konnte, weshalb ein Teil auf die Haldeń 
gestiirzt worden muBto. Eino Besserung tr a t erst im Mai 
ein. Zur Eutlastung der Eisenbahn trug wesentlich der 
im ganzen Viorteljahr unyermindert giinstige Wasserstand 
der Oder bei, der so weit wio moglich zu Schiffsverfraoh- 
tungen ausgenutzt wurde, besonders fiir OstpreuBen, 
WestpreuBen und Pommern, wohin die Eiscńbahnver- 
ladungen infolge der durch die Besctzung Posens ge- 
schaffenen Verhaltnisse ganz ungeniigend waren. Die 
Steigerung der Lohne hatte weitere Kohlenpreiserhohungen 
zur Folgę. Am 1. April tra t'e in e  Erhohung um 12 Jl 
und am 15. Jun i eine solche um 5 Jl f. d. t , aussehlieB- 
lieh Kohlen- und Umsatzsteuer, fiir alle Kohlensorten ein.

K oks. Die Koksanstalten litten nach wie vor stark 
u-iter Arbeitcrschwierigkeitcn und insbesondere unter un- 
geniigendon Kohlenzufuhren, so daB ihre Erzeugung or- 
heblieh unter der Durchschnittsleistung stand. Von den 
erzeugten Mengen ging der groBte Teil an die ober- 
schlesischen Huttenbetriebe oder wurde fiir staatlicho
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Zwecke, z. 33. die Eisonbahn, yerwendet, so daB zum 
priyąten Verkauf nur verhaltiusmaBig kleine Mongen 
boreitgestollt werdon konnten. Der Versand l i t t  unter 
den Schwierigkeiten der Wagengestellung. Entsprechend 
den Kohlenpreissteigerung‘en fanden aueh Erhohungen der 
Kokspreiso sta tt. Der Vcrsand naeh dem nordisehen 
Auslande war besonders in dor ersten Zeit des Beriehts- 
vierteljahres stark cingeschriinkt.

E rze. Erze und Schlacken waren, allordings zu recht 
holien Preisen, reichlicher ais in  dor Vergangenheit zu 
habon. Die Zufuhron litten unter den ungeniigenden 
Schiffalirts- und LandbeforderungSTerhaltnissen. Dio Za- 
fuhr sćhwodischer Erze wurde erst Ton Mitte Mai an 
durch einzelno von der Entonto ausgestellto Geleitbriefe 
wieder moglich und sie l i tt  soitdam auBerordontlich unter 
ungeniigenden Verfrachtungsverhaltnissen. Dor Riiokgang 
des deutschen Geldwertcs machte sioh bei den schwedischen 
Erzlicfcrungen besonders stark fuhlbar.

R o h e isen . Untor minderwortigor Koksbeschaffen- 
heit, im Werte unzureiohenden Erzlieferungen und den 
allgeinęin sehwierigon Arbeitoryerhiiltnissen hatten dio 
Hochofonbotriobo stark zu loidcn, so daB dio Erzeugung 
in bascheidonen Grenzen bliob und die Torhandenen An- 
lagen nicht voll ausgenutzt worden konnten. Demgegon- 
iiber war die Naohfrago immer. recht lebhaft, so daB die 
Anspriicho der Verbraucher auch nicht annahernd be- 
friedigt worden konnten. Der Auftragsbestand sichortc 
dan Wcrken Beschaftigung.auf viele Monate hinaus. Dio 
Preise fiir Roheisen wurden entsprechend der Kohlen- 
proiserhohung vom 1. Mai ab um 40 bis CO Ji i. d. t  
erhoht, indesson deckten dio Erlose noch immer nicht dic 
Selbstkostęn.

F o rm eiso n . Die Erzeugung von Formeisen wurde 
durch die oinga.ngs orwahnton Grundo natiirlich obonfalls 
stark in Mitleidenschaft gezogen. . Dio Nachfrage war 
mit dem einsetzenden Friihjahr wieder otwas lebhafter 
ais in dor Vergangcnhoit, jedoch fand eino Steigerung der 
Lieferungon nicht sta tt. Dąs wonigc, was an Formeisen 
hergestellt wurde, fand in der.Hauptsaehc. fiir den Bedarf ■ 
derEisenbąhnwagen- und Lokomotivfabriken Verwendung. 
Entsprechend don gestiegenon Selbstkosten 'wurden die 
VerkaiifspreisemitWirkung ab 1. Mai 1919 wieder um 100 Ji 
f. d. t  erhoht.

E ise n b a h n o b e rb a u z e u g . Aueh dio Erzeugung 
in Schienen, Schwellen. und Kleineisenzeug war auBer- 
ordentlich gering. Der Bedarf der Staatsbahn fand. nur 
unzureichondo Deckung und den Anforderungen der 
Grubenverwaltungen konnte ebenfalls nicht in gewunschter 
Weise entsproohen werden. Die Preise erfuhren yom
1.. Mai ab ebenfalls eine Erhohung um 100 Ji f. d. t.

S ta b e is e n . Auoh das Stabeisengeschaft stand ganz 
im Zeichen des Streiks, dos Rohstoffmangels und der 
Verkehrsschwiorigkeiton. Die Erzeugung blieb wiedorum 
weit hinter fruheren Verhaltnissen zuriick. Die Nachfrage 
soitons der Tcrsehiedensten Verbraueher w ar aber recht 
stark, jedoch muBte sich der Verkauf .mit Riicksicht auf 
die -holien Auftragsbostiinde in ongen Grenzen halten. 
Voin 1. Mai ab erfuhren die Staboisonpreiso ebenso wio 
fiir Formeisen und Oberbauzeug oino Erhohung. Das 
Auslandsgeschiift blieb still. Dic nordisehen Abnehmer 
hielten mit Yerkiiufen angesiclits der Ton den sohlesisehen 
Werken geforderten langen Lieferfristen zuriick, zumal da 
sie infolge der amerikanischen und englisehen Angobote 
einen Riiokgang der Preise befiirohteten.

G robb loche . Der Auftragsbestand in Grobblcchen 
erfuhr eine wsitere Erhohung, besonders wegen der starken 
Boschiiftigung der Eisenbahnwagen- und Lokomotiv- 
fabriken. Auch bei diesem Erzcugnis fand m it Wirkung 
vom 1. Mai ab eino Preiserhohung von 110 Ji f. d. t 
statt. i -. '  '

F o inb leoho . Dio Nachfrago nach Fcinblechen hielt 
UTiTorinindert an, jedooh konnte infolge der hohen Auf- 
tragsbestiinde nur der allerdringonaste Bedarf bcriick- 
sichtigt werden. Die Erzeugung blieb wie bei den andoren 
Gegenstandon gleichfalls hinter den friiheren Lsistungen

zuriick. Die Yerkaufspreise erfuhren m it Wirkung vom
1. Mai ab eine Erhohung von 125 f. d. t.

R o h re n . Auch die Nachfrage im Rohrgeschiift war 
wahrend der Beriohtszeit reoht lebhaft. Der Verkauf 
besohrankte sich aber auf die Hereinnahme des aller- 
dringendsten Bedarfes der alton Abnehmer. Dio Ver- 
ladungen waren recht gering. Die Preise erfuhren Tom
1. Mai ab gleichfalls eine Erhohung. Das Geschaft nach 
den nordisehen Staaten war bei Rohren ebenso wie boi 
Stabeisen und Blechen schleppend.

D ra h t. Die Leistung der Drahtwerke wios gegen- 
iiber don Vormonaton eino gewisse Besscrung auf, blieb 
aber immer noch orhoblich unter dera fruheren Durcli- 
schnitt. Die Nachfrago war unvormindert stark. Die. 
Verkaufsproise erfuhren m it Wirkung Tom 1. Mai ab 
gleichfalls eino Erhohung, jedoch roichte diese boi D raht 
und Drahtwaren zur Deckung der Gestehungskoston nicht 
aus. Das Ausfuhrgesohiift nach den Nordstaaton war 
yollkommcn ruliig.

E ise n g ie B e re ie n  u n d  M a s c h in e n fa b r ik e n . Dio 
Besehiiftigung in StahlguB hatte naehgolasson, insbosondere 
maehto Sich der W ettbcwerb dar vielon im Kriege fiir 
dio Horstellung Ton StahlguBgranaten gesohaffenen Be- 
triobe bemerkbar. Die EisengieBereien und Konstruktions- 
werkstattęn waren nur m it Instandsetzungsarbeiten fiir 
Gruben und H iitten besohaftigt. Auftrage gingen nur in 
unzulahgliohor Weise ein, insbesondaro wurden noue Kon- 
struktionsbauteri so gut wio garnioht yorgobon. Don 
Preiserhohungon fiir die Erzeugnisse atanden fortwiihrond 
Erhohungen der Lohne und Rohstoffpreiso gegenuber, 
so daB Gowinne. nicht erziolt werdon konnten.

P re ise . Aprll bis ab 10. Junl15. Junia) R o h e ise n . .« f. d. t M  f d t .« f. d. i
H iim atit \  ......... 379,— 419,50 431,—
GieBerei- j  frei
Roheisen 1 1 Empfangs- 356,— 407,— 421,50

GieBerei- > station
Roheisen I I I J ....................  355,-— 406,— 420,50

etwa
Piiddoleisen, ab ..  . 322,— 304,— 375,

/  etwa
S.-M.-Rohcisen} Werk . . 327,— 369,— 380,:—

b )W alzo iso n , S.-M.-Qualitiit.
Stabeisen \  ab oberschl.c- 525,—  640,—
Bandeisen J sischem Werk 600,— 715,— 1
Grobbloche \  ab . . . 525,— 640,—
Riffelblecho /  Essen . . . 535,:— 650,—
Feinblocho ab Siegen . . 620-660 745-785
W alzdraht ab obersohles.

Werk ............................  475,— 590,—
III. GROSSBRITANNIEN. — R u c k b lio k . Die 

britischo Eisenindustrio hatte  wahrend des Krieges die 
Aufgabo, nicht nur die auBerordontlich gestiegenen Be- 
diirfnisso der eigenen Kriegswirtschaft zu decken, sondern 
auch die an Eison notleidendon Bundesgonosson Frank- 
reich und Italien zu unterstutzen. Nach Frankreich allcin 
fiihrto GroBbritanmcn in den Jahrcn 1915 bis 1918 an 
Roheisen 1 590 000, Stabstahl 1 350 000 und an Grob- 
lind Feinblechen 641 000 tons aus; im Jahre 1916 betrug 
die Gesamtaiisfuhr Englands nach Frankreich an Eisen 
und Stahl 1 667 500 und im Jahre 1917 1 505 000 tons, das 
sind rd. 50 bzw. 64 % seiner Gesamtausfuhr an Eisen und 
Stahl gegeniiber rd. 200 000 gr. t  Tor dem Kriege, wobei 
in obigen Ziffern deroigeneBedarf fiir den Kriegssohauplatz 
auf d jm  Festlande groBtenteils nicht enthalten ist. Es 
kommt hinzu, daB England vor dem Kriege groBe Mengen 
Eison und Stalli einfiihrte — an Ilalbzeug allcin im 
Jahre 1913 905 000 gr. t  — und daB diese Einfuhr wahrend 
des Krieges andauernd zurueleging, Ton 2 343 000 gr. t  
im Jahre 1913 auf 343 000 gr. t  im Jahre 1918, d. i. kauni 
15 %  der Einfuhr des letzten Friedensjahres, ein Ausfall, 
der durch Termehrte heimische Erzeugung ersetzt werden 
muBte. Dio Stalilgewinnung konnte auch um iiber
2 Mili. gr. t Termehrt werdon, wahrend in den sonstigen
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' Rohstoffen noch nicht oinmal dio Friedenserzeugung er- 
reicht wurde. Es betrug niimlieh die Erzeugung an:

Kohle KUener/ 

1000 g

RoheUen 

r. t

Stnhl

1913
1914
1915
1916
1917
1918

287 430 
265 664 
253 206 
256 375 
248 499 
227 715

15 997 
14 746 ‘ 
14 235
13 495
14 846

10 260 
8 924
8 794 
8919
9 338 
9 066

7664 
7835 

J) 8550 
') 9196 
*) 9804 
') 9591

Die Bohoisenerzeugung 1918 ging demnach um iiber 
1 Mili. gr. t  gegenuber 1913 auf rd. 9 Mili. gr. t  zuriick, 
oinc Ziffer, die bereits im Jahro 1905 und 1906 iiber- 
schritten war (9,6 uikl 10,2 Mili. gr. t). Die Stahlorzeugung 
hofft m an nach Vbllendung der in Angriff genommenen 
und geplanten Umbautcn und Krweiterungcn auf jiihrlich 
12 Mili. gr. t  steigern zu konnen.

D a eino den Ausfalt der Einfuhr und den gcwaltig 
gestiegenen Kriegsbcdarf ausglcichende Stoigerung der 
hcimischcn Erzeugung nicht vorhanden war, śo war ein 
Ausgleich nur auf Kostcn der Ausfuhr moglich. Dio 
friiher umfangreićhe britischo Eisen- und Stahlausfulir 
ging denn'auch wahrend des Krieges von Jah r zu Jah r 
zuriick, von iiber 5 Mili. im Jahre 1913 auf 1,6 Mili. tons 
im Jahre 1918, was eine Vcrminderung um rd. 68%  
bedeutet. D a GroBbritannien von den an sich betriicht- 
lich gesunkencn Ausfuhrmcngen einen groBen Teil, wie 
oben orwahnt, seinen Verbiindetcn zur Verfiigung stellte, 
so muBte es gleichzeitig dio Vcrsorgung seiner iibrigen 
Absatzgebiete, namentlich seiner uborseeischcn Besitzun- 
gen, vemachliissigen. Seine Ausfuhr z. B. nach den siid- 
amerikanischcn A-B-Ć-Staaten allcin ficl von 533 000 tons 
im Jahre 1913 auf 55 000 im Jahre 1917, und dic nach 
seinen samtlichen Kolonien von 2 287 000 auf 310000 tons, 
d. i. ein Biickgang um iiber 86% .

Vom Jahre 1917 au gingen die Kriogslieferungen 
Groflbritanniens an seine Vcrbiindetcn zuriick; an seine 
Stello tra ten  die Voroinigten Staaten von Nordamcrika, 
dio iiberhaupt ihrc Eisonausfuhr wahrend des Krieges 
ganz bedeutend vcrmehrten, von 1,6 Mili. gr. t  im Jahro 
1914 auf 6,4 Mili. im Jahre 1917. Der Umstand, daB 
dieses Land seineP»oheiscnerzeugung von 31,9 im Jahre 1913 
auf uber 39 Mili. tons im Jahro 1918 yermehren konntc, die 
Stahlorzeugungin dergleichon Zeit von 31 auf 45 Mili. tons, 
wahrend die Erzeugung fast aller iibrigen kriegfiihrenden 
Eisenlander erheblich zuriickging, liiBt ohne weiteres er- 
kennon, welch gefahrlicher Wettbewerber GroBbritannien 
in scinem Bundesgcnossen entstanden ist. Diese Auf- 
fassung wird bestatigf, durch die seit Wochen in den 
britischen Berichten regelmaBig wiederkehrenden Be- 
fiirchtungen und Klagen uber den amerikanischcn Wett- 
bowerb sogar in England selbst und die Mahnungen, bei 
nicht allzugroflem Preisunterschiede die amcrikanischen 
Angebote den cinheimischen nicht vorzuziehen.

W ahrend dos Krieges war die nahezu vollstiindig auf 
die Horstcllung von Heercsbedarf eingestellte EiscSn- 
industrie, iihnlich wie in den iibrigen eisenerzeugenden 
Landern, unter genauo Aufsicht der Regicrung hinsicht- 
lich Herstellung und Verarbeitung gestellt; der S taa t war 
bcinahe der oinzige Kiiufer, und das eigentliche Handels- 
goschiift war vol.lstandig ausgeschaltet. Schon von Miirz 
1916 an wurden regierungsseitig Hochstpreiee (Cóntrol 
Prices) fiir Eisen und Stahl festgesetzt, die im Laufc der 
Zeit vorschiedentlich erhoht wurden. Da aber dic Hochst- 
preise zur Deckung der andauernd steigenden Selbstkosten 
der Werke nicht ausreichten, zahlte die Begierung den 
Werken Zuschiisso fiir Koks, Eisonerz, Boheisen und Stahl, 
dio fiir S tahl etwa 5 f, betrugen. Um einen MiBbrauch 
m it den staatlichen Żuschiisscn zu vcrhindern, wurden 
auch die Ausfuhrpreiso von der Begierung geregelt, wobei

l ) E insch licB lich  S tah lfo rm guB .

die Ausfuhr von Eisen und Stahl grundsiitzlich verboten 
und nur auf Grund von Erlaubnisschoinen gestattet war; 
die Begierung erhob einen sogcnannten Biickzoll (Draw- 
baclc), indem sic fiir sich don Unterschied zwischen Inlands- 
und Auslandspreis in Anspruch nahm ; sio ging daboi von 
dcm Gedanken aus, daB das Ausland keinen Vorteil von 
den Untorstiitzungen haben sollte, dic der onglischc 
Erzeuger von der Begierung bezog.

Dio Lage der bis zur Grenze ihrer Leistungsfahigkeit 
arboitonden Eisonindustrie war wahrend des Krieges recht 
zufriedenstellend, wenn auch die Werke infolge Be- 
stouerung der in den Kriegsjahren orzieltcn Mehrgewinno
— sie stieg zuletzt bis auf 80 %  •— viclfach nicht in der 
Lage waren, sich fiir die Zeit des nach Kriogsende voraus- 
sichtlich ointretenden zwiSchcnstaatlichcn Wettbewerbes 
durch umfangreicho Biickstellungen zu riisten. Durch 
den Uebergang von dor Kriegs- in dio Friedenswirtschaft 
erfulir aber die Lage dor Eisonindustrie eine vollstandige 
Aenderung. Man hatte gehofft, daB nach Becndigung 
dor Kriegsliandlungcn der wahrend vier Jahro zuriick- 
gohaltone Friedensbedarf im Lando sowohl ais auch der 
W elthunger nach Eisen oino rascho und starkę Belebung 
des Marktes zur Folgę haben werde. Diese Erwartung hat 
sich bis je tz t nicht oder nur in geringem Umfangc ver- 
wirklicht. Nach AbschluB des. AVaffcnstillstandes setzto 
zwar eino lebhafte Nachfrage ein und die Werke waren 
im ganzen voll beschiiftigt; der orhoffte gliinzendo Auf- 
schwung des Wirtscliaftslebens blieb jcdoch aus. Un- 
sicherhóit und Zuriickhaltung herrsekten in allen Gcsehiifts- 
zweigen, verursacht durch die UngowiBheit iiber dio aus 
der Aufhebung der Begierungsaufsioht sich ergebende 
Lago, durch Borgarbeiterschwierigkeiten und Ausstiinde, 
Verkehrsnote, durch dic Furcht vor dem amerikanisclien 
Wottbewerb und auch durch die im Lando Bosorgnis 
errogende Tatsachc des trotz hóherer Belegsehaft ein- 
getretenen Biickganges der Kohlenfordcrung an sich wie 
auch dor Einzelleistung des Arbeiters. U nter Zugrunde- 
lcgung dor Durchschnittśfdrderung je Mann in den ersten 
drei Monaton des Jahres und unter Einrochnung des 
durch die Jjnfiihrung der achtstundigen Arbeitszeit im 
Juli weiter eintretenden A usfalles; wiirde sich fiir das 
laufende Jah r eino Minderforderung von rd. 70 Mili. tons 
gegenuber 1918 ergeben, d. h. beinalie ebensoviol, wie 
die britische Kohlenausfuhr im Jahre 1913 betrug 
(73,4 Mili. tons).

B o r ic h t iib e r  d a s  zw o ito  V ie r t c l j a h r  1919. Die 
von der Begierung geleisteten Zuschiissc fiir S tahl waren 
am 31. Januar aufgehoben und zum Ausgleich hierfiir dio 
Stahlpreiso durch daa Munitionsministcrium entsprechend 
erhoht worden. Trotz der Sckwierigkeitcn dieser Ueber- 
gangszeit war dio Lage am Eisenm arkt zuniiehst be- 
friedigend, und die Werke waren reichlich beschiiftigt 
infolge reger Nachfrage nach Friedenswaren und be- 
deutender Bestellungen der Begierung namentlich fur 
Schitfbau. Dio niichsten Monatc standen unter der Ein- 
wirkung der Bergarbeiterfordorungen — achtstiindigor 
Arbeitstag und Lohnerhohungen —, die auch auf die 
Eisenindustrio storend einwirkten. Dio Arbeitsuntcr- 
brechungen mehrten sich, Kohlcn- und Wagenmangel 
verursachtcn violfach Stockungen und Teileinstellung von 
Betricbon und ais dereń Folgen einen Biickgang der 
Erzeugung. Dic Unruhe am Eisenm arkt verscharfte sich 
im Hinblick auf dio bevorstohcndo Aufhebung der B e
gierungsaufsioht; Vcrkaufer und Kiiufor iibtcn wegen 
der UngewiBheit uber die weitere Preisbildung Zuriick- 
haltung.

Mit dem 30. April fiolen denn auch dic Zuschiisso 
fiir Boheisen und datnit die Bogierungsaufsieht iiber die 
Eisen- und Stahlindustrio; dam it war die friihere Handels- 
freiheit wiederliergcstellt m it Ausnahme der Vorschrift 
iiber Ausfuhrerlaubnis fiir Eison. Dic Folgę davon war 
eino kraftige Erhohung der Bohoiscnprcisc, die wieder 
zu weiteren Preisstcigerungen fiir Eisen- und Stahlcrzeug- 
nisso fuhrte. Diese Proissteigerungen wurden zwar ais 
bescheiden angoschen und decktcn nach Ansicht dc
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Erzeugor nicht dic erhóhtcn Selbstkosten. Doch glaubto 
man namcntlich im Hinblick auf den bereits auftrctenden 
amerikanischen Wettboworb in der Projptellung zuniichst 
Yorsichtig soin zu sollen. Dieser amerikanisehc Wett- 
bewerb hat bereits Ende Mai im englischen Unterhause 
eine Anfragc gezcitigt, wesualb dio Regierung die atncrika- 
nischo Stahleinfuhr zu einem die britische Industrie um
4 £  10 S  und mehr untorbietenden Proiso zulasse. Dor 
Rogierungsvortreter crkliirto, von den amerikanischen 
Untorbictungen gehort zu habon, doch nicht in dor er- 
wiihnton Hiiho. Dio Bogicrung bemiihe sich, das Wohl 
dos Landes nach boston ICraften zu schiitzen. Mit Itiick- 
sicht auf dio groBe Nachfrage im Lande, dio von den 
heimischon Erzougorn nicht befriedigt worden konno, sei 
dio Regierung gegenwiirtig nicllt bercit, dor Eisen- und 
Stahleinfuhr Boschriinkungęn aufzuerlegen. Ferner er- 
kliirte der Prasident dor Scottish Tube Co. auf der Jahres- 
yersammlung in Glasgow, daB die Gesellsoliaft zur Auf- 
rcchtcrhaltung des Bctriebcs gezwungon soi, Rohstoffc 
aus Atnerika zu boziohon, das den zur Rohrenherstellung 
geeigneten Stahl zu bedeutend niedrigoren Preisen liefern 
konne, ais die einhoimischen Wcrko.

Nachdem sich Verbraucher und Handel an die nouen 
Vorhilltnisse und hohon Proiso im Laufo des Monats Mai 
gcwohnt hatton, wurde der M arkt infolgo regor Nachfrage 
des In- und Auslandes fester, goriet aber Anfang Juni 
dureh don Ausstand dor Bergwerksmaschinistcn und dio 
dadurch hcrvorgorufenc abermaligo teilweise Betriebs- 
unterbrechung der Zechen und H utten von neuem in 
Unruho. Dureh dio andauernden Arbeitseinstollungcn war 
es nicht moglich, die Erzeugung entsprechend der vor- 
handenen Nachfrage zu steigorn und die unter normalcn 
Verhiiltnissen moglichen Geschafto auszufuhiren. Die 
Erzeugung ging vielmehr weiter zuriick, ein Zustand, 
dossen Folgen bei liingorer Dauer m it Rucksiclit auf dio 
Moglichkeit eines verstiirktcn amerikanischen W ett- 
bewerbes in England ernste Bedenken erregt.

Die Ausfuhrtatigkeit in Eisen und Stahl gestaltote 
sich im nouen Jah r wieder giinstiger. Die Gcsamtausfuhr 
in den ersten fiinf Monaten des Jahrcs betrug 822 000 gr. t  
gogen 009 000 in dor gleichen Zeit des Vorjahres; obenso 
hob sich die Einfuhr gegeniiber dem Vorjahre. In  den 
cinzelnen Monaten wurden folgende Mongen an Eisen 
und Stahl oin- und ausgefiihrt (in gr. t  zu 1010 kg):

E in fu h r A u sfu h r

* 1918 1919 1918 1919

Januar . 
Februar . , . 
Marz . . . .  
April . . . .
M a i.................
5 Monate . .

29 517 
21 803
24 073
25 435 
25 577

127 065

52 569 
46 247
34 956 
14 367
35 031 

183 170

139 151
134 500 
118 146
135 927 
141 006 
668 730

170 548 
109 939 
159 529 
173 606 
208 179 
821 801

Der R o h o iso n m a rk t lag durchweg sehr fest, be- 
sonders in GieBereioiscn, das sowohl im Inland ais auch 
vom Auslando sehr stark bsgchrt wird. Dio Erzeugung 
der Hochofenwerke bis Ende Juni war bereits Mitto Mai 
ausverkauft, so daB Ausfuhrerlaubnisscheine nach den 
neutralcn Liindorn m it Riicksicht auf die K nappheit im 
Inlando kauiu mehr ausgegeben wurdon; nach Belgien 
und I  rankreich gingon in den lotzten Monaten noch 
groBare Mengcn, cbonso nach Italien. In H am atit und 
lnsischem Roheisen herrschte ebenfalls rege Nachfrage.
I uddelroheison war reiehlicher zu habon infolge des 
Mangels an Puddlern auf den SehwaiBeisonworkon. Vor- 
r.itein don Łagorhausernwarcnkaum vorhanden,sie wurden 
in den letzten Monaten m it 250 tons angegeben. Dio E r
zeugung nahni seit Oktober andauernd ab; wiihrend die 
wochentliche Durchschnittserzougung im Oktober 177 000 
tons betrug, ficl sic bis Marz auf 156 000 und betrug in der 
mit 3. Mai endigenden Woche nur noch 151 000 tons. Hoch- 

'var<'n im ersten Viertel des Jahres durchschnittlich 
/2 nn Betriebe gogen 3252/3 in derselben Zoit des Vor-

jahres. Dio Proiso, die fiii;GioBereieisen I I I  und basisehes 
Rolieisen im April 95 S  botrugen, wurden ab 1. Mai auf 
142.6 S  orhoht und betrugen Mitto Juni 160 S; Ostkiisten- 
H iunatit stiog in der gleichen Zeit von 122.6 auf 172.G 
und 190 S. Fiir dic Auafuhr wurden 5 S  mehr bezahlt. 
Dio Ro he i se no rze ug u ng wurde becintriichtigt dureh dio 
mangelhafton Zufuhren an Brcnnstoffcn und Eisenerz. 
Es sind zwar kurzlich groBe Kiiufo abgcschlossen worden, 
abor die Lioferungen vollziehon sich wegen mangelnden 
Frachtraum s nur langsam. Die Frachtsiitzo Bilbao— 
Middlesbrough sind infolge dor Knapphoit an Dampfcrn 
b is '29.0 und sogar 30 S  gostiogen, so daB sich der Preis 
fiir bestes Rubioerz auf 56.6 bis 58.6 cif Middlesbrough 
stollt gogen 46 S  Ende Mai. In Spanion sind groBe Eisen- 
crzvorrato vorhandon, aber die Vcrschiffungen voh Erz 
aus Bilbao beliefen sich in den ersten fiinf Monaten d. J. 
nur auf 560 000 tons gogen 1 080 000 tons im Januar 
bis Mai 1918. England bezog in diesem Zoitraum insgesamt
2 313 000 gr. t  (i. V. 2 632 000) Eisenerz, davon aus Spanion
1 519 000 gr. t  gogen 1 779 000 gr. t  im Ybrjahre.

Am A lto iso n m a rk t Jkouimon nur wenig Geschaftc 
zustande, dic Kiiufer sind nicht gcncigt, die neuen hoheren 
Proiso anzulegon, da sic die Koston der Stahlherstcllung 
zu verringern bestrebt sind; infolgedessen vermohron 
sich dic Schrottvorrate. Fiir sehweren Stahlschrott wird 
je tzt 5 bis 7 .10^ goboten, fiir GuBschrott 7.10^, wiihrend 
dic Verkaufer 9 bis 9 10 £  vorlangen. Der scliottische 
Alteisonmarkt ist weniger unsieher ais der onglische; die 
dortigon Werke haben sich, olino dic Handler zu fragen, 
geoinigt, ab 1. Juli fiir sehweren Stahlschrott 7.15 £  
zu zahlen. Die S tahlerzeugung weist ebenso wie dio 
Roheisenerzcugung einen erheblichen Ruckgang auf; dor 
Woohendurchschnitt sank vo'n 205 000 gr. t  im Oktober
1918 auf 174 000 im Marz und auf 157 000 in der Woche 
vom 27. April bis 3. Mai. Dio Erzeugung goniigt jedoeh 
den augenblicklichcn Anforderungon, da der Stahlm arkt 
ruhiger is t und auch die Entwioklung des ubersceischcn 
Marktcs bisher enttausohte. Einigo Geschafte mitam erika- 
nisehen Kniippeln und Platinen sollen unter den in- 
liindischen Preisen (man spricht von 10 bis 15 S) zustande 
gekommen sein, aber Lioferungen irgondwelcherBcdeutung 
haben noch nicht stattgefunden. Woiche Kniippol koBten 
je tzt 14.10 £  gegon 4.10 £  vor dem Kriege, harte 10 5 
mohr. — In F e r t ig s t a h l  kommen dic Kaufer nur langsam 
m it Anfragon heraus, es besteht wenig Ncigung auf 
Deekung fUr liingero Zeit. Die Werke sind m it Auftriigon
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R o h eisen :
Cleveland - Gleflerei- 

etecn Nr. 1 53.9 99.— 99 — 146.6 164.—
GleBerelei*en 

Nr. 3 51.3 95 — 95.— 142.6 160.—
Puddelrohelsen 

Nr. 4 51.— 95.— 95.— 142 6 157.6
Oatkusten-IIKmatlt . 59.— 122.6 122.6 172.6 190.—

E isen :
Stftbdsen, |fe\v. Qual. 140.— 142.— 310.— 355.— 410 — 420.—

„ , marklert.. 170 — 340.— 400.— 460 — 160 —
"WJnKelelsen . . . MO— 142.— 305.*— 365.— 420.— 430,—
T-Eisen bis 3 Zoll . 155.— 315.-- 375.— 430.— 440.—

S t a h l :
Knuppel, w eich  . . 90---- 92 G 207.6 245.— 290 — 290.
IM fttlu en ...................... 92,0 - 95 — 207 0 215.— 290.— 290.—
Sclilenen, CO Pfd. und 

m e h r ...................... 112.6 -117.6 217.6 270 — 300.— 320.—
T rap er............................ 132.6 -135 — 222.6 272.6 330— 340 —
W l n k e l ...................... 115.— 120. 222 6 2.2.6 33U — 310.—
Rund- und VIerkaqt- 

stabe, groBe . . . 117/6 -120.— 250.— 285.— 342.6 357.b
Rund- und Yierkant- 

fltabe, k leine . . . 
FU che St^be, 6 Zoll 

und w enigrr br«lt .

120.— 125.— 300.— 330.— 380.— 395.—

117.G -120.— 390.— 330.— 330.— 395.—
Schlffp- und Behalter- 

b lr c h e ...................... 1G5.— 172 6 230,— 280 — 340.— 355.—
Keaaelbleche . . 110.--142.6 250.— 300.— 385.— 400.—
t>chvrarr.Lleclje Nr. 24 165.— 290.— 320 — 4^0.— 410.—
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aller Art von Walzwerkserzeugnisson reichlich yersolión, 
halten aber m it Riicksicht auf dio Unsicherheit iiber die 
weitere Entwicklung der Gostehungskosten m it Verkaufon 
iiber Ju li hinaus zuriick. Auch hier wird amerikanischer 
Wettbowerb in Stabeisen, W alzdraht, Rohrcnstreifen und 
besonders in  WoiBblech gomeldot; die Amerikaner be- 
reitcn nicht nur am W eltm arktc dem Walliser WeiBblech 
Wettbewerb, sondom fiihren auch groBe Mengen zu 
niedrigeren ais den heimisehen Preisen in GroBbritannien 
oin. Eino glanzende Ausnahme auf dem sonst ruhigen 
Mark to bildot nach wio vor Sohiffbauzeug, besonders 
Schiffsbleche, die in  sehr groBen Mengen yerlangt werden. 
Alle Werftep in England undJSchottland sind voll besetzt 
und nehmen taglicU neuo Auftrago heroin. Eino Glas- 
gower Firm a buchto Anfabg Juni fiir eino Linio zehn 
Fraęhtsehiffo m it 55 000 tons Gesamtinhalt. Schiffsplatten 
kosteten in dor zweiton Hiilfte Juni 1 7 .1 5 /, fiir dio Aus- 
fuhr etwa 1 £  mehr, Winkel 17 £.

Dio Preisgestaltuńg im zweiton Vierteljahro 1919 
ist aus yorstehonder (S. 793) Zusammenstcllung ersiohtlich.

Vom Roheisenmarkt. — D e u ts c h la n d . Dor R o h 
e is e n -V e rb a n d , G. lń. b. H ., Essen-Ruhr, h a t in don 
lotzteh Tagen die P ro iśo  fiir  don  M o n a t J u l i  fest- 
gelegt, und zwar sind die Preise wio folgt e r h o h t  worden:

H a m a t i t .............................................um 42,—• M
'  Siogerlander Stahleisen .....................  „  31,50 „

Si>iegcloisen.............................................. ,, 30,— ,,
GieBerei-Rohoisen I  und I I I  . . . .  ,, 33,50 ,,
Luseinburgcr GicBcrei-Rohcisen . . .  „  37,— ,,

Dio V o rk a u fsg ru n d p re is o  fiir don Monat Juli 
stellen sich mithin wio folgt:

H a m a t i t ............................................ auf 400,50 M
Siegerliinder S ta h le is e n .....................  ,, 395,— ,,
Spiegcleisen 10/12 %  M n .................. ,, 432,— ,,
GieBcrei-Rolieisdn I  . . . . . . .  „  439,—

,, ,, I I I  . . . . . . .  ,, 438, ,,
Luxemburger GicBcrei-Rohcisen . . ,, 391,50 „

Dio vorgesehenen Preisaufscliliige stellon lediglich dic 
Verteuerung der Selbstkosten dar, wclche dureh dio in- 
zwischen eingotretono Erhohung der Erzpreise bedingt ist.

Rheinisch-Westfallsches Kohlensyndikat, Essen a. d. 
Ruhr. — D ie Z e c h c n b e s i tz e ry e r sa m m lu n g  yom 5. Ju li
1919 besclilo B auf Grund der yom Roiehswirtschaftsminister 
fostgesotzten Hochstpreise, dio R ic h tp re is o  wie folgt 
gegen dio Maipreiso zu e rh o h e n :

Steinkohlcn allgemein . . . um 6,10 M
N uBkohlen.................................. 6,70 „
Geringwertige Sorten . . .  ,, 1,70 ,,
Koks allgem ein........................... 8,50 ,,
Brechkoks I—I I I ...................... 10,20 „

einschlioBlich Kohlen- und'Umsatzsteuer, g u l t ig  ab
16. J u n i  d. J.

B r ik e t ts .................................um 2,45 M ab 1. Juni
„   ....................... 7,35 „ „  16. „
 .......................... .....................   9,10 „ ,, 1. Juli

• Dic stufonweise Erhohung der Brikettpreiso wurde in 
folge yon Pechpreiserhohungen und einer irrtiimlichen 
und deshalb wieder aufgehobenen Festsetzung des B rikett- 
Hoehstpreises notig.

Dio Versammlung beschloB ferner, von diesen E r
hohungen 2 JC f. d. t  dem A u s g le ic h s b e s ta n d c  zuzu- 
fiihren, dom mithin einschlioBlich des friiher beschlossenen 
Betrages 12 JC f. d. t  zuflieBon.

Rheinisehes Braunkohlenbrikett-Syndlkat, G. m. b. H., 
Coln. — Infolge der yon Tag zu Tag stoigenden Betriebs- 
kosten der Werke war das Syndikat gezwungen, ab 1. Ju li 
d. J . die P re iso  um durchschnittlich 6 .K f. d. t  ein- 
schlioBlicb Kohlensteuer zu o rh ó h en .

Aulhebung der Zwangsbowirtschaftung des Sehnell- 
schnittstahls. — In  oiner Besprechung der beteiligten 
Behordon und Intorossenten, die am 26. Juni 1919 im 
Roichswirtsohafts-Ministerium stattgefunden hat, is t be- 
schlossen worden, dio Erzeugung, Handel und Vorbrauch 
von Schnollschnittstahl beschrankendon Bestimmungen, 
insbesondero dio Verfugung betreffond Besclilagnahme, 
Verbrauchstegelung und Meldepflicht yon SchneUschnitt- 
stahl (Nr. M. 1000/11. 16. K IR . A.), m it Gultigkeit vom
31. August 1919 aufzuheben.

Die Gemeinwirtschaft nach den Planen des Reiehs- 
wirtschaftsministeriums. — Zu don in der vorigen Nummer 
dieser Zoitschriftl ) goniachten Ausfiihrungen ist nachzu- 
tragen, daB dio Deutsch-nationalo Volkspartei und die 

. Deutsche Volkspartei gemeinsam _ folgende A n fra g e  
eingebracht haben:

Das Rsichswirtschaftsministerium h a t eine Denk- 
sohrift angefertigt, die bezweokt, die Regierung zu yer- 
anlassen, die gebundene W irtschaft unter staatlicher 
Aufsieht (Planwirtschaft) zu yerewigen. O hne ro ich s- 
g e so tz lic h o  G ru n d la g e n  sind zur Erreichung dieses 
Zioles yon der Regierung Reichszentralstellen ein- 
gerichtet ■ worden, wie sio fiir dio Denkschrift geplant 
sind. Is t die Regierung boreit, dariiber eine Erkliirung 
abzugoben, ob sio die Piano des Reichswirtschafts- 
ministeriums zu don ihrigen niacht ?

Stillegung der deutschen Eisen- und Stahlwerke in 
Luxemburg. — Dio kiirzlich2) an diesor Stelle unter 
obigem Titel gebrachten Mitteilungen berichtigt die 
Gelsenkirchener Bcrgwerks-Akt.-Gcs., Abt. Aachener 
Huttenyerein, dabingehend, daB auf dereń Hochofenanlage 
in Alt-Esch von funf Hochofen zwei in Betrieb sind und 
in Deutsch-Oth von vier Ocfen einer in  Betrieb ist. Das 
Hochofen-, Stahl- und Walzwerk der Adolf-Eniil-Hiitte 
in  Esch stand bisher still, steht jedoch wieder unmittelbar 
vor der Inbetriebsetzung. In  aller Kurze werden dort 
drei Hochofen angcblasen und. auch der Stahl- und Walz- 
werksbetrieb wird wieder aufgenommen. Die Hochofen 
in  Alt-Esch dagegen miissen geloscht werden, da die 
Kokszufuhr immerhin noch cino beschrankto ist.

>) St. u. E. 1919, 3. Ju li, S. 761/4.
2) Sb. u, E. 1919, 19. Jun i, S. 699.

Das Urteil der Sachyerstandigen iiber den Friedensvertrag.
Ais yor ciniger Zoit die uns vonfderp2ntente zu- 

gedaohten, ungeheuerlichen Friedensbedingungen bekannt 
wurden, bestand bei der Reichsrcgierung und fast in allen 
Schichten des Volkes nur die eino Ansieht: dor Friedens- 
yertrag ist in diesor Form fiir uns u n a n n e h m b a r ,  weil 
u n d u r c h ru h rb a r . Inzwischen hat dann der bekannte 
Stimmungswechsel stattgefunden, der eine Mehrheit in 
der Volksvortretung zugunsten der Unterzeichnung auf- 
kommen lieB, Wie schwcrwiegcnd aber dio Bedenken 
gegen eine Unterzeichnung dps Friedensyertragea waren 
und noch sind, gefit aus cinoin Gutachten heryor, in  
welchem dio wirtschaftlichen und finanziollon Sachyer
standigen, dio von der deutschen Regierung zu den 
Friedensyerhandlungen żugezogen worden waren, ein-

dringlieh vor der Annahmo der uns aufgozwungenen 
Friedensbedingungen gewarnt haben. Wir goben daa 
Gutachten ais bedeutsames wirtschaftspolitisohes Doku
m ent heryorragender Miinner dos Handels und der In 
dustrie hier ausfuhrlioh wieder:

„Dic untcrzeichneten, durch das K abinctt nach Wei
m ar berufeuen finanziollon und wirtschaftlichen Sach- 
yerstiindigcn, dic auch an don Beratungen in Versailles 
teilnahmen, haben dio Antwort dor alliiorten und asso- 
ziierten Rcgierungen vom 16. Juni 1919 nebst beiden 
Aulagen einer eingehenden'gemeinsamen Priifung unter- 
zogen. Dio Antwort driickt noch . soharfer ais die am
7. Mai iibcrgebenen Friedensbedingungen den ent- 
sch'ossenen Willen der Entento aus, Deutschland wirt__
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schaftlich zu vemichten, und will zudem Deutschland 
zwingen, selbst alle Mittcl zu diescm Ziele der Entente 
in dio Hiindo zu geben.

Die wirtschaftlicho Absplitterung abzutretender, fiir 
dio deutsehe Ernahrung und das deutsehe Wirtschafts- 
eben im allgemeinen ganz uncntbehrlichor Gebiete bleibt 
fast im yollen Umfange des orsten Entwurfes bestehen;

' die der Besetzung unterworfenen Gobiote sollen kunftig 
von unseren Feinden in einer Weiso verwaltet werden, 
die, mehr noch ais bei dem orsten Entwurf, auf oine yer- 
kappto Annexion hinauskommt.

Dio Commission des Reparations soli, solango sio 
will, Fronarbeiten vom deutschen Volke verlangen diirfen. 
Sie hat letzten Erides sogar das Recht, Ausgaben fiir 
kulturelle und sozialo ? Zwecke in Deutschland zu ver- • 
hindern, und braucht das deutsehe Wirtschaftsleben nur 
so in Gang zu halten, wio es zur Erfiillung der uns auf- 
zuorlegenden Lasten notig ist. ‘

Bei 'dor Beschaffung der Lobonsmittel und Rohstoffo 
bleibt Deutschlands Solbstbestimmungsreeht in hochstem 
Grade bescliriinkt. Eiir dio Nichteinhaltung der unerfiill- 
bareti Bedingungen bchalt sich die Entente die scharfsten 
Strafen, dam nter dio Wiedoreinfiihrung der Blockade, 
nach ihrom Belieben vor.

In  finahzięllęr Hinsieht werden Deutschland die Zu- 
mutuhgen gostcllt, die es in den bliihendstcn Zciten seiner 
Wirtscliaft nicht liiittc erfiillen konnen, und die auch kein 
anderes Land heuto *zu tragen imstando włire.. Die uns 
ausgcsonnenen finanziellen Lasten werden das noch vor- 
handeno deutsehe Volksverm6gen ganz erheblich ubor- 
stoigen. Obwohl der E rsatz von Kriegskosten in den 
vor dem Waffenstillstande. getroffencn Vereinbarungen 
ausdriioklieh ausgenommen war, werden uns alloin an 
Ponsionen und Rentcn fiir Kriegsteilnehmer und Hinter- 
bliebene in den feindlichen Staaten uniibersohbare Ver- 
pflichtungen aufgebiirdetwerden. DerauBerstgeschwachte 
deutscho Wirtschaftskorpor soli durch Liąuidierung von 
diutschem Eigentum im Auslande und in den abzutreten- 
den Gebieten, durch Wegnahmo der Kolonien und der 
deutschen Handelssehiffe, durch Konfiskation unsorer 
Patent- und Musterschutzrechte stetig weiter entkriiftet 
werden, so daB er auf Gonerationon hinaus in bańkrottem 
Zustand bleibemnuB. D a das Vermogen der deutschen 
Steuerzahler zu iiber zwei D ritteln aus Forderungen an 
das Reich bestelit, wiirden ais Folgo des Staatsb.m krottes 
zahlrciehe Exi3tenzon, besonders aus M ittelstand und

Arbąiterschafft, ihre Ersparnisso in Staatsanleihen oder 
bei Staatskassen zum groBen Toil verniohtet werden. 
Der finanziello Zusammenbruch des Landes wiirde den 
von Millionen seiner Bewohner nach sich ziehen und zu- 
gleich dio soziale staatliche wic die privato Versicherung 
in weitem Umfang in Frage stellen. Dio deutschen sozialen 
Errungcnschaften des letzten Mensehenalters wiirden 
schwer gefiihrdet. A nstatt der angebotenen Hilfssumme 
von 100 Milliarden Gold Kricgsentsehiidigung, welcho 
Zusage nur durch die Begrenzung des Umfanges der 
Schuld berechtigt war, soli das Deutsche Roich einen 
Blankowechsel zeiehnen, dessen ańgcdeutete Hoho nie 
beglichen werden kann. Dio L ast wird um so schlimmer, 
ais die abzutretenden Gobiote ihren Anteil an den Kriegs- 
schulden nicht ubornehmen (eine indirekto Bestechung 
zum Abfall von Deutschland). Das Clearing in seiner Ein- 
soitigkeit, die unerhorto Forderung, aus der Vorkriegszeit 
atammejide Markguthabcn von feindlichen Staatsange- 
horigen in auswiirtiger Wiihrung zu begleichen (was einen 
Verlust von Jlilliaiden .(( fiir das Reich bedeutet), werden 
ausrechterhalten. Auf die sachlichen Ausfiihrungen der 
Denkschrift dor Finanzkommission (2. Noto der Fritdens- 
deleagtion vom 29. Mai 1919) wird Bezug genonunen.

Jeder Ansatz zum Wiederaufbau wird unmoglich gc- 
macht, das deutscho Volk miiBte dann einer Zukunft 
ohne Hoffnung entgegensehen. Der angedrohte Friede 
wird Deutschland in den Wurzeln seiner K raft so schwer 
und naehlialtig treffen, daB dieser Wirkung gegeniiber 
alle Folgen, dio die Ablehnung des Friedensvertragcs 
durch die in Aussieht genommene Besetzung Deutschlands 
und innero Unruhen ergeben wiirde, in den Hintergrund 
treton, so furchtbar Sioh solche Moglichkeit auch dem 
unbefangenen Urteil darstellen muB. Wer solche Bedin- 
gungen annimmt, kann sein W ort nie einlosen; die Feinde 
konnten dann auf Grund eines Vertrages diejenigen MaB- 
nahmen ergroifen, die sie heute fiir den Fali der Nicht- 
unterzeichnung androhen. Die Unterzoichneten miissen 
daher im Einklang m it den Beschliissen der in Berlin 
tagcndoii Sachver3tandigen vor der Annahmo eines 
Friedensvertrages m it solehen finanziellen und wirtsehaft- 
liehen Bedingungen dringend warnen, und bitteii ein- 
stimmig das K abinett, den geforderten Frieden abzulolinen.
Wilhelm Beukeiibcrg. Wilhelm Cuno. Louis Hag&n.

Philipp Heineken. Btoald Hilger. Georg Lubien. 
Emil Georg von Stau/3. Frant Urbig. M ax Warburg.

Otto Wiedfeldt. F. H. Witthoejjt.

V ereins - N achrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Fiir die Verelnsbiicherel sind elngegangen:
(Die Einsender yon Ge*ohenkea Bind mit einem * bezelchnet.) 

H enn ing , F., Dr., Professor und Mitglied der Physi- 
kalisch-Technischen Reichsanstalt, Privatdozent an 
der Universitat Berlin: Die G ru n d lag en , Methoden 
und Ergobnisse der Temporaturmessung. Mit 41 Abb. 
Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn 1915. (12,
297 S.) 8°. Geb. 13 M.

O p penheim er, F ra n z , Dr. med. et phil., o. o. Professor 
an der Universitat Frankfurt a. M .: Die sozialo F rag o  
und dor Sozialismus. Eine kritischo Ausoinander- 
setzung m it der marxistischen rjęheorie. 7. u. 8. Taus. 
Jena: Gustay Fischer 1919. (X, 192 S.) 89. 3 M. 

R ad isch , O tto , Sipl.-^ng., P rof.: Zum funfzigjiihrigen 
B esteh en  des technischen Unterrichts in Obersohlcsion. 
Kattowitz, O.-S.: Gebriider Bohm 1919. (8 S.) 8°.

Aus;, Oberschlesien (Monatsschrift). Jg. 18, H. 1, 
April 1919.

V o rle su n g sv e rz e ic h n is  [der] Y e re in ig u n g  zur Forde-’ 
rung wissenschaftlich-technischer Vortriigo im west- 
lichen rheinisch-westfiilischen Industriegebiet [fiir das]

Sommer-Semester 1919. Essen (1919): C. W. Haur- 
feld. (14 S.) 8°. 0,25 Jl.

V o rso h r if te n  [der] PreuBisoh-Hessische[n] S ta a t s -  
o is o n b a h n e n  fiir dio Herstellung, Unterhaltung und 
Erneuerung des Oberbaues (OberbauVorschriften, O.V.). 
Giiltig vom 1. Juli 1915. 2. Ausg. 1915. (Mit Abb. u. 
Taf.) Bromberg 1915: A. D ittmann. (65 S.) 8°.

W a l t  h o r, J o h a n n e s , Professo r  der Geologie und Paleonto
logio, Geheimer Rogierungsrat: Geologie der Heimat. 
(Mit 129 Textabb., 32 S. Tafelbeil. u. 1 farb. Karten- 
beil.) Leipzig: Quelle & Meyer 1918. (VII, 222 S.) 
8°. Geb. 8,80 Ji.

— D is s e r ta t io n e n .  ==
B lum , R ic h a rd , Berlin-Grunewald: Der E in flu B  des 

geworblichen Rechtsschutzos auf dio GeschiLftsfuhrung 
und Organisation moderner Masehinenfabriken. Greifs- 
wald 1915: Julius Abel. (76 S.) 8°.

Greifswald (Universitat*), Ju r. Diss.
B o u r, C arl, aus St. Avold (Lothr.): Dio A rb e ite r -  

o rg a n is a t ió n  in  Deutseh-LothrińgeB. Brcslau. 191<i: 
Breslauer Genossenschafts - Buchdruckerei. (VIII, 
70 S.) 8°.

Breslau (Uniyersitat*), 'Staatsw. Diss.
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Gustav Yehling *J\
Noch ungebeugt von der Last des Alters ycrschied 

am 30. April 1919 zu Diisseldorł nach kurzer Krankheit 
an den Folgen einer Lungcnentziindung der eheraalige 
H iittendirektor G u s ta y  V e.hling. Nachdem or schon 
in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts dem 
daninligen Technischen Yerein fiir Eisenhiittenwesen bęi- 
getreten war, machte er im Jalire 1880 dessen Umwand- 
lung in den Yerein deutscher Eisenhuttenleutc m it und 
gehorte seitdem ais einer der Mitbegrundcr unseres Ycr- 
eines zu dessen treuesten und zuverlassigsten Stiitzen. 
AęuBerlich kam dies dadurch zum Ausdruck, daB er m it vor- 
bildliehcm Pfliehteifer nahezu dreiBig Jahre lang das Amt 
eines Rechnungspriifers im Yerein 
bekleidete undvorzahlreichenH'aupt- 
vorsammlungęn den Berichfc iiber 
die Kassenyerhaltnisse erstattete.

Gustay Vehling war geboren am 
7. August 1837 zu Noheim i. W. ais 
Solin des Muhienbaumeisters Theo
dor Vohling. Er besuehte das Real- 
gymnasium und die Gewerbeschule 
zu Munster i. W., bestand dort die 
Abgangspriifuug und bezog 1855 fiir 
drei Jahre das Kgl. Gewerbeinstitut 
zu Berlin, um sieh ais Chemiker und 
Hiittcnmaiin auszubilden.

In seiner ersten Stellung Icitete 
er das in Schmiedefeld gelegene, der 
Aktiengesellschaft Hennebergia zu 
Suhl gehorige Ilochofonwerk. Im 
Jahre 1859 wurde er dann ais Leiter 
des Holzltohlen-Hochofenwerkes und 
dor GieBerei Thoódorsbiitte von Th.
Ulrich nach Bredclarin Wostfalen be- 
rufen, wóselbst er bis 1804 tatig  war.
Daran anschlieBcnd ubernahm er im gleichen Jahre eine 

. Stellung bei der Firma F. Thomć in Uettcrlingsen, zu- 
niichst ais Leiter des Drahtwalzwerkes, und biiute ais 
■sóleher das neue Drahtwalzwerk und Puddlingswcrk der 
Firm a in Werdohl. Yon liior aus t r a t  er im Jahre 1871 
ais Leiter und Beteiligter in die Firma Grillo, Funke & Co. 
'zu Sehalke-Gelsenkirchen ein.

■ Mit frischor K raft griff Yehling daselbśt errieuernd 
und umgestaltend ein, baute das Puddlings- und Blech- 
walzwerk der Firm a teils um, teils neu und nahm dann 
etwa gleichzeitig mit anderen bekannten Hiittenwerken, 
wio Krupp, Schulz-Knaudt und Borsig, ais Besonderheit 
die Herstellung . von schweiBeisernen Qualitatskessel- 
blechen fiir Lokomotiy-, Land- und Sohiffskessel m it 
solchem Erfolge auf, dali seine; Firm a m it ihren Erzeug- 
nissen dom AVettbcwcrbe der auslandisohen Werke die 
Spitze bieten konnte,indem sieihreBIeche nicht nur an die 
deutschen, sondern auch an viclo ausliindische Lokomotiy- 
und Kessclfabrikon ltóforte. Es is t Vchlings besonderos 
Yerdienst, uns zu einer Zeit, wo nach dom wirtschaft- 
liclien Aufsehwunge zu Anfang dor siebziger Jahre sehr 
bald ein Riickschlag und, namentlich bei don Grob- 
hloehwalzworkenj empfindlicher Arbeitsmangeleingotroten 
war, in orster Linie den russischen und italienischeń Grob- 
blechmarkt erschlossen zu haben. AuBerordentlich groBe 
Bestellungen des Austandes wurden damals, und zwar 
zu recht lohnenden Preisen, in Deutśehland untergebracht, 
da auch die anderen Liinder, wie Belgien, Rumwiien, 
Portugal, Diinemark und Schweden, den schon genannten 
Staaten bald m it Auftriigen folgten. Aus Ychlings Tatig- 
keit, bei der Firm a Grillo, Funke & Co. is t ferner zu er- 
wiihnen, daB er Mitto der achtziger Jahre in Sehalke 
ein Stahiwerk erbaute und im Jahre 18S6 dasclbst dio 
WeiBbleclifabrikation einrichtete.

Nach ungefilhr zwaijzigjahrigem Wirken in Schalko 
siedelte Yehling im Jahre 1890 naeh Dusseldorf iiber,

um, dem Rufę seines inzwischen yerstorbencn1 Freundes 
Louis Piedboeuf folgend, die Leitung der Firm a Piedboeuf, 
Dawaus & Co., des spiiteren Oberhilker Blechwalzwerkes, 
zu ubernchmcn. Auch hier hatte er zuerst (Jualitiits- 
kesselbleche aus SchweiBeisen herzustellen. Weiterhin 
aber galt es, die Fabrikation. auf groBe FluBeisenkesśel- 
bleche iiborzuleiten und ferner UniversalstraBen fiir die 
Rohrenfabrikation einzuriehten. Denti obwohl Yehlings 
Hera dem Puddelbetriebe und . der Erzeugung. von Quali- 
tiitsschweiBeiscn gehorte, dessen gutc Eigenschaften gegen- 
iiber denen des Flufieiscns er bis zuletzt verfocht, so 
yorschloB er sich doch keineswegs der Ueberzeugung, 

daB der Siegeslauf des FluBeisens 
nicht aufzuhalten soi, und stcllto die 
seiner Leitung anvertrautcn Werke 
rechtzeitig und-m it bestem Erfolgo 
auf das neue Materiał um.

Ais dann zuBeginn des Jahres 1905 
die Anlagcn des Oborbilker- Untcr- 
nehmens in den Be sit z der Nieder- 
rheinisehen Hiitte zu Duisburg iiber- 
gingen, zog sich Vehling in den 
Ruhestand zuriick, ohne jedo.ch die 
Yerbindung m it seinem bisherigen 
Berufe ganzlfch aufzugcben. So 
war or bis zum Jalirc 1908, und 
zwar in ununferbrochener Folgę seit 
1891, Mitglied des Dusscldorfer Bor- 
senvorstandes, und auBerdem konnte 
er, sich bis in die letzten Wochen 
seines Lebens einer seltenen Riiśtig- 
keit und Frische erfrcuend, noch 
zuletzt ais Mitglied des Aufsichts- 
rates der Diisseldorfer Eisenhutten- 
gesellscliaft, dom er eine ganze Keihe 

von Jahren hindureh angehorte, seine ungebrochcne 
K raft erfolgreieh der Eisenindustrie widmen. Im Jahre 
1910 wurde er durch Yerlcihung des Po ten ‘Adlerordehs 
ausgezeichnet.

G ustay  Vehling war ein Mann, der. schon iiuBorlich 
durch seine charakterrolle Erseheinung und seine auf- 
rechte Haltung, die er bis in sein hohes Alter bewalirte, 
auffallcn muBte. Dazu..war er ausgestattet m it reichem 
Wissen und einem ebenso offenen und geraden, wie 
lauteren Wesen, dem sich die liebenswUrdigsten Umgangs- 
formon gesellten, so daB man sich zu ihm von yornherein 
hingezogen fiihlen konnte. E r licbte es, iiber die yielen 
Wandlungcn in der Eisen- und Staklindustrie wahrend 
der yergangenen Jahrzehnte m it groBer Ansehaulichkeit 
zu sprechen, und seine naehsten M itarbeiter verdanken 
ihm einen tieferen Einblioh in die Entwicklung nament
lich der Grobblechhersteliung, dereń wichtigśte Zcitspanne 
Yehling ais leitender und anregender Faehmann durch- 
leben durfte. Vervollstandigt wird das Bild seiner Per- 
sonliehkeit, die man kurz ais die eines Huttonmannes 
von echtem Schrot und ICorn bezoichnen darf, durch 
Ziige iiberzeugungstreuer Rcligiositat auf der einen, Auf- 
naliniefiihigkeit fiir K unst und sonstige geistige Be- 
strebungen auf der anderen Seite. Infolgedessen genoB 
Vohling nicht nur im Kreise seiner Mitarbeiter, soiner 
zahlroichen Freundo und Bekannten, sondern auch bei 
den Beamteń und Arbeitern, die ihm unterstellt waren, 
hochste Achtung und Zuneigung. Geradezu freundsehaft- 
liclio Beziehungen verbanden ihn auch nach dem Scheiden 
aus seiner letzten Stellung m it den Miinnern, m it denen 
er hier in leitender Tiitigkeit fiir das gemeinsame Ziel 
gearbeitet hatte. Ein ehrenvolles Gcdachtnis bei denen, 
die ihm auBerberuflich oder beruflieh nahetreten durften. 
is t ihm gesiehert, vor allem im Verein deutscher Eisen- 
huttenleuto, .auf dessen Geschichtsblattern sein Name 
dnuerud verzeichnct bleiben wird.

M m  JircMiprn
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