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Zur Frage der beschleunigten Cowperbeheizung.
Yon Ki W iest in Wetzlar.

In einer Reihe von Artikeln dieser Zeitsclirift wurde 
das Verfaliren der beschleunigten Cowperbehei

zung nach Pfoser-Strack-Stumm, P.S.S.-Verfahren, 
behandelt, und daran ankniipfend wurde fiir den 
nicht bestrittenen Erfolg dieses Verfahrens die Er- 
klarung gesucht. Wahrend P fo s e r1) und 0. Sim- 
m ersbacli2) diese hauptsachlichim besseren Warme- 
austausch bei erhohter Gasgeschwindigkęit erblicken, 
hiilt G. J a ń tz e n 3) einen Unterschied zwischen Zug- 
und Druckheizung fiir das Wesentliche, insofern 
mit letzterer durch die ermoglichte groBere Gas- 
zufulir eine gleichmaBigere Verteilung der Gase 
iiber das Gitterwerk und damit eine bessere Aus
nutzung der Heizflachen erzielt wurde.

Bei dereń Begriindungen sind Ausfiihrungen ge- 
macht, die bei genauerem Eingehen auf die Verhalt- 
nisse nicht stichhaltig sind. Die nachfolgenden Aus
fuhrungen sollen deslialb zur weiteren Klarstellung 
dienen.

Fur dic Bewegung der Gase durch einen Cowper- 
apparat, wie fiir jede Gas- oder Fliissigkeitsbewegung 
iiberhaupt, ist ein Gefalle oder eine Druckdifferenz 
notwendig. Wenn am E in tritt in den Brennschaeht 
der freie Atmosphiirendruck, am Abgasrentil ein 
Unterdruck unter diesem herrscht, spriclit man 
von Zug-, herrscht am E in tritt ein Ueberdruck 
gegenuber der Atmosphare, spricht man von Druck- 
heieung. Wenn der Druckunterschied in beiden Fallen 
derselbe ist, so wird sich genau dieselbe Stromung 
cinstellcn. Aus der geringeren oder gróBeren Dichte, 
die das Gas im einen oder anderen Falle besitzt, 
Unterschiede zu folgern, ist hinfiillig, sobald man 
sich die absoluten Driicke und nicht die relativen zur 
Atmosphare vergcgenwartigt. Der Druckunterschied 
betragę 300 mm WS, der im einen Falle durch einen

’) P fo se r: Vergleichsversuche an einem Wind-
erhitzer mit gewohnlicher und m it Pfoser-Straek-Stumm- 
Bejeizun?. St. u. E. 1917, 11. Jan ., S. 25/31; 18. Jan.,

2) S im m e rsb a c h : Zur Frage der Winderhitzung 
auf Hoehofenwerken. St. u. E. 1918, 1. Aug., S. 097/703.

3) J a n tz e n :  Die Druckluftheizung der steinernen 
Wmderhitzer. St. u. E. 1917, 22. N ot., S. 1065/9.

D e rse lb e : Ueber dio Heizung der steinernen Wind- 
erhitzer. St. u. E. 1918, 14. Nov„ S. 1053/7.

XXIX .,,

ktinstlichen Saugzug, das andere Mai durch einen 
Druckrentilator erzeugt werde. Dann ist bei einem 
Barometerstand von 760 nmi/QS im ersten Falle 
der Druckam E intritt 760 mm QS =  10 330mm/WS, 
am Austritt 10 030 mm WS; im zweiten Falle ist 
der Druck am E intritt 10 630 mm WS, am Austritt 
10 330 mm WS. Die Dichte der Gase verhalt sich 
bekanntlicli unter sonst ^gleichen Umstanden wie 
dereń absoluter Druck, also in den beiden Fallen 
wie 10 330 : 10 030 oder rund 100 : 103. Der Unter
schied betriigt also nur 3 % , der gegen die Aende- 
rungen der Dichte infolge der Temperaturandcrungen, 
wo einem Unterschied von etwa 1 0 0 schon ein 
Dichtenunterschied von 3 % entspricht, ganz be- 
langlos ist.

Nach dem Gesagten liegt kein Grund melir vor 
zu der Annahme, daB bei Zug- oder Druckheizung 
in der Kuppel eine andere Verteilimg der Gase ein- 
treten sollte. Den freien Baum der Kuppel werden 
die Gase auf alle Falle gleichmaBig ausfiillen, da sie 
immer unter einem Druck von etwa 10 000 mm WS 
stehen und mit einer solchen Spannung jeden freien 
Raum auszufiillen streben. Wenn die Klappen dicht 
sind, was anzunehmen ist, so ist cs auch ganz gleich- 
giiltig, wie der Druck in der Kuppel sich zur AuBen- 
atmosphare verhiilt..

Wenn nun dargelegt ist, daB die Verteilung der 
Gase in der Kuppel auf alle Falle eine gleichmaBige 
sein muB, so ist dies nur in dem Siiine zu verstehen, 
daB der ganze Raum unter gleichem Druck steht. 
Ueber die Yerteilung der in die einzelnen Kanale 
des Gitterwerkes stromenden Gasmengcn ist damit 
noch nichts gesagt. Um diese zu beurteilen, darf 
man nicht bloB den E intritt in Betracht ziehen, 
sondern muB den ganzen Weg rerfolgen von dem 
Punkt an, wo die Teilstrome der Gitterwerkskanale 
sich aus dem gleichmaBigen Strom auslosen mussen, 
bis zur Wiedervereinigung im einheitlichen parallelen 
Strom, d. h. vom oberen Ende des Brennsehachtes 
bis zum Abgasventil. An beiden Stellen ist der 
statische Druck iiber den ganzen Querschnitt der
selbe, die Geschwindigkeitshohe vom Umfang des 
Querschnitteś nach der Mitte zunehmend, doch im 
ganzen wohl nicht wesentlich yerschicden, da der

96



798 Stahl und Eisen. Zur Frage der beschleuhigten Couiperbeheizung. 39. Jahrg. Nr. 29.

beriilirte Umfang im Yerhiiltnis zum Querschnitt 
ja  gering ist. Auf dem Wege zwischen beiden 
Querschnitten ist nun fiir alle Teilstrome offen- 
bar der Druckunterscliicd derselbe. Ware der 
Widerstand auf allen Wegen derselbe, so miiBte 
naturgemaB auch die Gesehwindigkeit tiberall die- 
selbe sein und alle Kanale von gleichen Gasmengen 
durchstrómt werden. In  den Kanalen selbst ist nun 
auch kein Grund einzusehen, warum in einzelnen, 
von Zufalligkeiten abgesehen, yerschiedene Wider- 
stiinde herrschen sollten. Ganz anders aber verhalt 
es sich auf dem "Wege durch die Kuppel und durch 
den Rost bis zum Abgasventil. In  der Kuppel werden 
die Teilstrome fiir die an den Brennschacht angrenzen- 
den Kanale scharf um die Brennschachtwand um- 
gelenkt. Die Teilstrome fiir die mittleren Kanale 
kommen aus der Mitte des Schachtes schon mit 
groBerer Gesehwindigkeit und haben nur eine schwii- 
chere- Ablenkung zu erfahren. Die Teilstrome fiir 
dic iiuBeren, dem Brennscliaclit abgekehrten, Kanale 
haben zwar einen schlanken, aber langen Weg der 
Kuppelfliiche entlang zuriickzulegen, liaben also 
wieder einen groBeren Reibungsverlust zu iiber- 
winden. Koch ungleichartiger liegen die Verhaltnisse 
unter dem Rost, wo infolge der Pfeiler und Gcwolbe 
die einen Teilstrome mehrfache Ablenkungcn«rfąhren 
miissen und vielleicht auch gegenseitig aufeinander- 
prallen, wahrend die Strome der mittleren Kanale 
mit einem schlanken Bogen nach dem Abgasstutzen 
gelangen konnen. Nach den Erfalirungen der Hy
draulik bedeuten aber insbesondere Krummungen 
in einer Leitung sehr erliebliche Verluśte im Ver- 
hitltnis zu denjenigen in gerader Strecke. Es ist 
also imzweifelhaft, daB die Widerstiinde auf den 
Wegen der einzelnen Teilstrome verschieden sind, 
wenn sich auch eine’ reehnerische GroBe dafiir nicht 
angeben laBt. Die Gesehwindigkeit und dement- 
sprechend die Gasmenge der einzelnen Kanale muB 
sich nun so einstellen, daB der ublicherweise mit dem 
Quadrat der Gesehwindigkeit yeriinderlich an- 
genommene Druckabfall auf allen Wegen derselbe 
ist. Es ist dies ein r.aturnotwendiges Gesetz, ahnlich 
dem Kirchhoffschen fiir die Verteilung des elek- 
trischen Stromes. Es folgt also, daB in allen Kanalen 
eine Stromung herrschen muB, aber auch, daB diese 
verschieden sein muB. Die Temperatur in den Kanalen 
geringerer Gesehwindigkeit braucht deswegen nicht 
niedriger zu sein. In diesen Kanalen wird auch 
wahrend der Windzeit eine geringere Stromung herr
schen, da dre Widerstiinde bei der nmgekehrten 
Durchstromung ungefahr dieselben bleiben werden.

Aus den gemachten Darlegungen, die unabhangig 
davon gelten, ob der Druckuntersehied durch Zug 
oder Druck erzeugt ist und wie groB die Geschwindig- 
keit bzw. die Gasmenge ist, folgt also, daB bei 
doppelter Gasmenge nur eben die Gesehwindigkeit 
in allen Kanalen sich yerdoppelt, im iibrigen aber 
eine bessere Ausnutzung der Heizflachen nicht ohne 
weiteres zu erwarten ist. Ein Vorteil kann aber 
doch daraus entstehen, daB bei der yerdoppelten Ge-

schwindigkeit diese auch in den Kaniilen geringer 
Gesehwindigkeit eine solche wird, die ein Absetzen 
von Staub verhindert und dadurch dauerndes Rein- 
halten und Wirksamkeit dieser Heizflachen m it sich 
bringt. Auf eine weitere Moglichkeit der Herbei- 
fiihnmg einer besseren Ausnutzung der Heizflachen 
wird weiter unten zuriickgekommen werden.

In  den angefiihrten Abhandlungen sowohl von 
Jantzen wig von Simmersbaeh ist von einem inneren 
Auftrieb in den Gitterwerkskahillen die Rede, in 
dem Sinne, daB die Gase aufwarts gegen die Kuppel 
zuriickdriicken wurden, dort einen gróBeren Druck 
und gleichmaBigere Verteilung der Gase hervorrufend, 
und zugleich einen starken Widerstand unbekaimter 
GroBe fiir den Zug bildend. Demgegeniiber ist folgen- 
des festzustellen:

Es gibt keinen Auftrieb an sich, der etwa heiBen 
Gasen eigen ware; es ist vielmehr die umgebende 
scliwerere kalte Luft, welche die leicliteren heiBen. 
Gase in die Hohe druckt. Innerhalb eines nicht mit 
der AuBenatmosphare in Verbindung stelienden Ka- 
nales kann man deshalb von kei.nem Auftrieb reden. 
In den G i t  ter werk sk a nal en kann daher auch kein 
Auftrieb gegen die Kuppel gefolgert werden, der ais 
Widerstand zu iiberwinden wiire, da weder Kuppel 
noch Abgasstutzen direkt mit der Atmosphiire in 
Verbindung stelien, zudem die Gase in der Kuppel 
noch heiBer und daher leichter sind ais dem mittleren 
Zustand in den Kanalen entspricht. Die Gase unter- 
liegen vielmehr, ebenso wie jeder Korper, der Schwere, 
die sie nach abwarts zieht. Wenn in verschiedenen 
Kanalen des Gitterwerlces die Gase yerschiedene 
Temperaturen haben sollten, am Anfang und Ende 
der Kanale aber gleiehe Druckverhiiltnisse herrschen, 
so wird im kalteren Kanał eine groBere Geschwindig- 
keit nacli abwarts entstehen, entsprechend den um- 
gekehrten Verh;iltnissen eines Kainins, oder aber es 
kann bei gleięher, Gesehwindigkeit ein groBerer 
Widerstand iiberwunden werden. Wenn nun aber 
in den Kanalen groBeren Widerstandes die gleiehe 
Gesehwindigkeit herrscht wie in denjenigen ge- 
ringeren Widerstandes, so miiBten sich erstere auch 
auf denselben Zustand erwarmen. Es wurden dann 
aber iiberhaupt keine kalteren Gase entstehen, 
die einen groBeren Widerstand zu iiberwinden ver- 
mochten, da ja die Gase in der Kuppel beim E in tritt 
in die Kaniile dieselbe Temperatur haben. Das 
Gitterwerk mag bis zu einem gewissen Grade eine 
regulierende Tatigkeit in dem beschriebenen Sinne 
ausiiben, aber es muB doch in den Kanalen groBeren 
Widerstandes eine geringere Gesehwindigkeit herr
schen. Wie groB der Unterschied der Geschwindig- 
keitisthangt, von dem IJnterschied der Widerstiinde 
ab. Da wir fur diese keine geniigenden Anłialtspunkte 
zur Beurteilung haben, ist es nicht gerechtfertigt, 
zu sagen, die Verteilung der Gase auf die Kanal- 
ąuerschnitte erfolge praktisch gleichmaBig.

Wenn man iiberhaupt zur Erklarung der Str5- 
mungsvorgiinge auf den Begriff des Auftriebes zuriick- 
gehen will, so kann man dies nur, wenn man den
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ganzen Weg der Gase bzw. Verbreiuiungsluft vom 
E intritt aus der Atmosphare bis zum Austritt aus der 
Scliornsteininilndung in dieselbe in Betracht zieht. 
Der Unterschied des Atmospharendruckes an beiden 
Stellen, vermindert um das Gewicht der Gassiiulen 
im Brennschacht und ICamin und vennelirt um das 
der Gassiiule im Gitterwerksteil des Cowpers aul 
die Flacheneinheit bezogen, ergibt dann den' Auf- 
trieb. H je m n  verwandelt sich bereits beim Eintritt 
der Gase und Luft ein Teil in Geschwindigkeitshohe, 
wahrend der zuniichst ais statischer Druck ubrig- 
gebliebeneTeil auf demWege bis zur Kaminmundung 
allmahlich durch dio Widerstiindo aufgezelirt wird. 
Das ganze Kanalsystem vom E intritt bis Austritt 
ist ais Heberleitung anzusehen, wobei nur zu be- 
achten ist, daB die Fliissigkeit in den einzelnęn Schen- 
keln nicht von gleicher spezifisclier Scliwere ist. 
Es ist aber klar, daB innorhalb der einzelnen Schenkel 
ein besonderer Auftrieb nicht mehr bestehen kann.

Bei der ganzen Frage- scheint ein Umstand an 
den von Pfoser mitgeteilten Yersuchsergebnissen1) 
nicht geniigend beachtet, der besonderer Aufklarung 
bedarf. Dies ist der unverh;iltnismaBig groBe Unter
schied des crforderlichen Druckes bzw. des Wider- 
standes im Cowper bei den beiden Heizyersuchen. 
Leider sind die Angaben Pfosers hierfiir nicht ganz 
vollstandig, da Druck und Geschwindigkeitshohe 
nicht auch nach der Vereinigung von Gas und Luft 
im Schacht gemessen sind, und ebenso fehlt die 
Geschwindigkeitshohe im Abgasventil. Nach Zahlen- 
tafel 6 betriigt der Unter.druck im Zustrómrohr der 
Luft 13,4 mm WS, am Abgasventil 12,6 mm WS. 
Wenn man von der Geschwindigkeitshohe absieht, 
die an beiden Stellen etwa dieselbe sein mag, so 
miiBten sogar die Gase in umgekehrter Richtung 
stroinen, wenn nicht die Gase im Gitterwerk kiihler 
und schwerer waren ais diejenigen im Brennschacht. 
Nimmt man die Temperatur der Gase im Gitterwerk 
mit Pfoser zu 6800 an, diejenige im Schacht zu 900 °, 
so ergibt sich hierdurch ein Ueberdruck der Gase 
im Gitterwerk von etwa 2 mm WS. Es folgt aber, 
daB der ganze Druckrerlust durch den Cowper noch 
nicht 2 mm WS betrug. Dies erscheint zunachst 
unwahrscheinlich, aber dann nicht mehr, wenn man 
sich vergegcmvartigt, daB Gase von gleicher Dichte 
durch. eine Rohrleitung von 150 mm Durchmesser 
und 50 m Lange, entsprechend dem Weg durch den 
Cowper, mit derselbcn Gescliwindigkeit von 1 m 
geleitet nach den Fonneln der Hiitte2) ausgerechnet 
nur einen Druckabfall yon 0,1 mm WS erfahren.

W enn'nun das sonst allgemein gultige Gesetz, 
daB der Stromungswiderstand mit dem Quadrat der 
Gescliwindigkeit wachst, hier auch zutriife, so miifite 
bei der beschleunigten Heizung der Pfoserschen Ver- 
suche, da die Gasmenge etwas mehr ais das Doppelte 
betriigt und die Temperatuirerhaltnisse dieselben 
sind, ein Druck von ungefiihr 10 mm WS ausreiehen. 
Demgegenuber zeigt aber der Yersucli ein Vielfaches.

’) St. u. E. 1917, 11. Jan ., S. 25/31;'lS. Jan ., S. 52/8.
2) Hiitte, Iag.-Taschenbuch, 19. Aufl., I. Bd., S. 334.

Nach Zahlentafel 3 wird die Luft init 222 mm, 
das Gas mit 85 mm statischem Druck zugefuhrt. 
und infolge der hohen Ausstromungsgeschwindigkeit 
der Luft wird der Druck im Schacht iiber der Duse 
wohl auch iiber 200 mm WS betragen. Am Abgas- 
ventil ist dagegen nur ein Druck von 8,9 min WS 
gemessen. Das Uebergewicht der kiilteren Gassiiule 
im Gitterwerk bleibt mit etwa 2 mm WS unver- 
andert und kann hier auBer Betracht bleiben. Der 
fiir dio Ueberwindung der Widerstiinde im Cowper 
erforderliche Druck ergibt sich dąnach zu ungefiihr 
200mm WS anstattder theoretiseh nur erforderlichen 
10 mm WS. Wiirde die Annahme nicht zutreffen, 
daB im Schacht ein Druck von iiber 200 mtn .WS 
notig ist, so miiBten die Einstromungsverhilltnisse 
bei den Yersuchen besonders ungiinstig gelegen haben, 
und es wiire nicht recht zu verstehen, wenn Pfoser 
die Berechnung des Kraftbedarfes ganz allgemein 
darauf gritndet. Aber selbst angenommen, daB im 
Falle der gewohnlichen Heizung der Widerstand 
nicht richtig gemessen wiire und etwa 10 mm WS 
befriige, so diirfte er bei . der P.S.S. - Heizung nur 
etwa 45 mm WS betragen, und wenn dann anstatt 
200 mm nur 120 mm WS im Schacht vorhanden 
waren, śo bleibt der Unterschied doch immer noch 
so erheblich, daB hier nach dem Grunde geforscht 
werden muB.

Wenn man nun annimmt, daB bei der Steigerung 
der Gescliwindigkeit von 1 m auf 2 m eine gewisse 
kritiselie Gescliwindigkeit iiberschritten wird, so IiiBt 
sich vermuten, daB mit dieser auch ein Sprung in 
der Zunahme des Widerstandes verbunden ist1). Denn 
die kritiselie Geschwindigkeit stellt man sich mit 
dem Eintreten stark wirbelnder Stromung vor, und 
daB dies einen erluihten Arbeitsaufwand erfordert, 
ist einleuchtend. Wenn dem so ist, so wiirde man 
daraus eine Verbesserang in doppelter Hinsicht ab- 
leiten konnen, einmal durch Erhohung des Koeffi- 
zienten fiir den Wiirmeiibergang, wie von Pfoser 
und Simmersbach angenommen wird, dann aber 
auch durch besserc Ausnutzung der Heizflachen. 
Ersteres ist oline weiteres verstiindlich ais Folgę der 
Wirbelung, letzteres ergibt sich aus dem Sprung 
in der Zunahme des Widerstandes.

Wenn bei zunehmender Gasmenge in den Kaniilen 
grofiter Geschwindigkeit die kritische e i T e i c h t  ist, 
so muBte diese bei weiterer Gaszunahme zuniichst 
stehen bleiben, bis auch in den Kaniilen geringerer 
Geschwindigkeit, wo noch die Widerstandszunahme 
proportional erfolgt, ein Widerstand erreicht ist, 
der der oberen Grenze des Sprunges in den Kaniilen 
grofiter Geschwindigkeit entspricht. Daraus wiirde 
-sich also erklaren, daB auch die sonst nur schwach 
durchstriimten Kanale yollwertig zum Warmeaus- 
tausch herangezogen werden.

Wie es sich nun mit derkritischen Geschwindigkeit 
unter den bei Cowpern vorkommenden Yerhaltnissen 
verhalt, dariiber konnen nur Yersuche Aufklarung

’) Vgl. hierzii D u rrc r :  Uebor die Cowperbeheizung. 
St. u. E. 1918, 6. Juni, S. 518.
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bringen, die unter moglichst gleiehartigen Verlialt- 
nissen vorgenommen sind. Es wird dabei wesentlich 
auf die Dichte der Gase, Kanalweite und Bauhigkeit 
der Oberflache ankommen. DaB eine Bezugnahme 
auf die TsTusseltschen Versuche auBerst gewagt ist, 
diirfte keinem Zweifel unterliegen. Bei der Wieh- 
tigkeit der Angelegenheit fur die Weiterentwicklung 
der Winderhitzer kann man wohl von unseren hutten- 
technischen Laboratorien erwarten, daB die Liicke, 
die vielleicht nur infolge des Krieges só lange offen 
blieb, bald ausgefiillt wird.

Z usam m enfassung .
1. Ob Zug- oder Druckheizung ist fiir die Stro- 

mungsvorgange und die Gasverteilung iiber die 
Gitterwerkskanale belanglos, ebenso ob Unter-

druck oder Ueberdruck im Kuppelraum, sofern 
nur dięselbe Gaszufuhr erfolgt.

2. Eine annahemd gleichmaBige Gasgeschwindig- 
keit in allen Gitterwerkskanalen laBt sich nicht 
folgern, dieselbe ist sogar wahrscheinlich ziem- 
lich verschieden; es hangt dies insbesondere von 
den Austrittsverlialtnissen nach dem Abgas- 
ventil ab.

3. Ob bei Heizung mit gróBerer Gasgeschwindig- 
keit der Anteil der einzelnen Kanale an der 
Gasmenge sich andert, laBt sich nicht sagen, 
ist aber nicht ganz unwalirscheinlich.

4. Der beim neuen Heizverfahren benotigte Druck 
ist unverhaltnismaBig hoch und bedarf noch der 
Aufklarung dureh Versuche, wie ubcrliaupt die 
ganze Frage der kritischen Geschwindigkeit.

Ueber die Abhangigkeit der magnetischen Eigenschaften, des 
spezifischen Widerstandes und der Dichte der Eisenlegierungen von 
der cheraischen Zusammensetzung und der thermischen Behandlung.

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

Mit m ik ro g ra p h isc h e n  U n te rsu e h u n g e n  von Professor S)t.*3ttg. P. G oerons in Essen.
(Hiorzu Tafol 12.) — (Eortsetzung von Soito 771.)

U rsach e  der Y erbesserung  d u reh  das Aus- 
gliilien. Ais Ursache der Yerbesserung der 

magnetischen Materialien dureh das Ausgluhen wird 
meist, neben der Beseitigung der dureh das Auswalzen 
usw. beim Dynamoblech hervorgerufenen mechani- 
schen Hartung, eine Aenderung der Molekularstmktur 
angenommen, welche die magnetischen Eigenschaften 
gunstig beeinflufit. DaB dureh das Ausgliiheu eine 
Aenderung der Molekularstruktur erzielt wird, ist 
ganz unzweifelhaft; die mikrographische Unter- 
suchung zeigt, daB dureh andauerndes Gliihen die 
Ferritkorner, welche ja ais die hauptsaehlichsten 
Ti'ager des Magnetismus anzusehen sind, sehr stark 
wachsen, und zwar wird dieses Wachsen auBerordent- 
lich gefordert einmal dureh die Hohe der Gliiiitempe- 
ratur und zweitens dureh die Dauer des Gliih- und 
Abkuhlungsprozesses; so eiwiesen sich z. B. nach den 
Untersuehungen von Prof. Goerens die Ferritkćirner 
nach funfmaligem Gliihen der Stabe bei 785 0 in N 
ganz auBerordentlich groB. Wiirde nun tatsachlich 
eine derartige Vergroberung der Struktur die mag- 
netischen Eigenschaften gunstig beeinflussen, dann 
miiBte diese Verbcsserung dureh andauerndes Gliihen 
stetig zunehmen, bis eben die Struktur einen gewissen 
Grenzzustand erreicht liatte. Dies ist aber, wie die 
vorhergehendenAusfuhrungen dargetan haben,keines- 
wegs der Fali; im Gegenteil wird nach einer gewissen 
Anzahl yon Gliihprozessen, die bei Staben groBer, 
bei Blechen geringer ist, ein giinstigster Zustand 
erreicht; bei noch weiterer Wiederholung des Aus- 
gluhens tr itt aber eine bctrachtliche Yersehlechte- 
rung ein. Wir werden also umgekehrt ziun SehluB 
gefuhrt, daB die dureh das Gliihen verursachte mole-

kulare Aenderung im Gegensatz zu den bisherigen 
Anuahmen das Materiał in magnetischer Beziehung 
v e rsc h le c h te r t , und daB die zunachst beobachtete 
Verbesserung auf eine andere Ursache zuriickzu- 
fiihren ist. Diese Ursache diirfte die Entgasung und 
die mit ihr verbundene Entkohlung des Materials 
dureh das Ausgliihen sein. Yon den Gasen kommen 
zunachst Wasserstoff, Stickstoff und SauerstoEf in 
Frage, die unzweifelhaft in mehr oder weniger 
groBen Mengen im gewohnlichen Eisen vorhanden 
sind, wie u. a. die Untersuehungen von Boudouard 
und Belloc beweisen.

DaB griiBere Mengen von Wasserstoff das Eisen 
magnetisch sehr hart machen, ist bekannt; sonst 
verhaltnismaBig reines Elektrolyteisen, das beispiels- 
weise bei in Amcrika ausgefiihrten Yersuchen ais 
Grundmaterial fiir Legierungen diente, hatte eine 
Koerzitivkraft von mehr ais 20 GauB. Mechaniscli 
erweist sich derartiges Materiał ais sprode und 
briichig, es verliert aber seine schleehten magneti
schen und mechanischen Eigenschaften dureh Gliihen 
sehr rasch, was schon aus dem Grunde zu erwarten 
ist, weil bekanntlich Wasserstoff leicht dureh gliihen- 
des Eisen hindurchdiffundiert. Aber auch in ge- 
wohnlichem StahlguB bestanden nach Boudouard 
etwa 30 %  des gesamten Gasgehaltes aus H, sę> daB 
eine erhebliche Wirkung desselben auf die magneti
schen Eigenschaften nicht von der Hand zu weisenist.

Den schadliehen EinfluB des Stiekstoffs auf die 
Magnetisierbarkeit hat B. S trauB 1) dureh einige 
auBerordentlich interessante Versuche beleuchtet,

J) B. S tra u B : Mikroskopische Stahluntorsuchungcn. 
St. u. E. 1914, 10. Dczembcr, S. 1814/20.
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nachdem es ihm gelungen war, reine Eisenprobcn 
und solcheaus Eisen-Silizium-Legierungen mehr oder 
weniger stark im Ammoniakstrom zu nitriercn. Die 
Magnetisierungskurven zeigen, daB durch Stickstoff 
diePermeabilitat verringert, die Koerzitivkraft und 
Hysteresc vcrgroBert wird, und daB unter Umstanden 
die Hyśtcresekurve in der N&he des Knies ganz 
auBerordentlich verzerrt wird, worauf wir spater 
noch zuriickkommen werden. Nach Boudouard und 
Belloc beschrankt sich jedoch der Anteil des Stick- 
stoffs an dem gesamten im Eisen vorhandenen Gas 
auf 5 bis 10 %, so daB er auf die Verschlechterung 
der magnetischen Eigcnschaften des Eisens im all
gemeinen nur einen untergeordneten EinfluB haben 
diirfte.

Dagegen erscheint ais besonders wichtig der Ein
fluB des Sauerstoffs, der wohl fast in jedem Eisen 
in mehr oder weńiger groBen Mengen gelćist vor!ianden 
ist, und zwar offenbar bei dem im Thomasverfahren 
gewonnenen, bei dem das Durchblasen groBerer 
Mengen von Luft durch das geschmolzene Materiał 
eine besonders giinstige Gelegenheit zur Aufnąhme 
von Saucrstoff, Wasserstoff und Stickstoff geben 
wird, in hoherem MaBe ais bei Siemens-Martin-Eisen, 
welclies nur an der Oberflache mit den Heizgasen 
und der Atmosphiire in Beriihrung kommt. Quan- 
tita ly e  Messungen iiber den Zusammenhang zwischen 
dem Sauerstoffgehalt und den magnetischen Eigen- 
schaften des Eisens sind bis jetzt wohl noch nicht 
durchgefuhrt worden; sie sind unzweifelhaft auch 
auBerordentlich schwierig und unsicher wegen der 
Schwierigkeit der quantitativen Analyse des Sauer
stoffs im Eisen. Dagegen verdanke ich der Giite des 
Herm Prof. Goerens einen stark mit Sauerstoff an- 
gereicherten Probestab, der im iibrigen nachweisbare 
Mengen von festen Yerunreinigungen iiberhaupt nicht 
enthielt, also. auBerordentlich gute magnetische Er
gebnisse hatte liefern miissen. Dies war mm keines- 
wegs der Fali; das Materiał, auf das spater noch an 
anderer Stelle eingegangen werden wird, war von 
vornherein magnctisch minderwertig und blieb es 
auch trotz mehrfachen Ausgliihens. Dies beweist 
zunachst einmal die schiidliche Wirkung des Sauer
stoffs, sodann aber auch die Unmoglichkeit, den im 
Materiał vorhandenen Sauerstoff durch Gliihen zu 
beseitigen. Genau dasselbe gilt nun auch vom 
Kohlenstoff; aucli dieser wirkt, worauf noch genauer 
eingegangen werden wird, auBerordentlich schadlich 
und kann fiir sich allein durcli Gliihen nicht aus dem 
Eisen entfernt werden, wohl aber zusammen mit 
dem Sauerstoff, und gerade hierauf beruht meines 
Erachtens hauptsiichlich die verbessernde Wirkung 
des Ausgliihens.

Schon die Tatsache, daB B o u d o u ard  und Belloc 
in dem aus dem Eisen gezogenen Gas erhebliche 
Mengen von CO und C'02 fanden, kann ohne weiteres 
ais Beweis fiir die Richtigkeit dieser Ansicht gclten; 
noch deutlicher aber wird dies durch die Gliihversuche 
mit dem Materiał AV 6. Dies hatte bei einem an- 
fanglichen Kohlenstoffgehalt von 0,55 %  eine

Koerzitivkraft von etwa 7,2; unter Verwendung von 
immer neuen Probestaben bei jeder neuen Gluh
temperatur ergaben sich nun fiir die verschiedenen 
Temperaturen folgende Werte der Koerzitivkraft:

Gluh- KocrzItlv- Gltth- Koerzltlr-
temperatur kraft temperatur kraft

vorlicr 7,2 900 3,4
660 6,5 950 2,3
735 6,6 975 2,25
785 5,8

Man sieht also, die Koerzitivkraft sinkt stetig mit 
waclisender Gliilitemperatur, und dies ist unzweifel
haft nur auf die mit steigender Gluhtemperatur 
immer starkere Entkohlung zurtickzufiihren; tat- 
saehlich ergab die Analyse des bei 950 0 gegliihten 
Stabes nur einen Kohlenstoffgehalt von 0,2 statt 0,55. 
Der Kohlenstoffgehalt war also ungefa.hr in demselben 
MaBe gesunken wie die Koerzitivkraft.

Nun konnte man aber annehmen, daB diese E nt
kohlung durch eino Art von Tem pem rgang durch 
den in der Atmosphare des ungereinigten Stickstoffs 
noch vorhandcnen Sauerstoff hervorgebraeht worden 
sei. Dies ist jedoch nicht der Fali, denn dieselbe 
Erscheinung zcigt sieli auch beim Gluhen im Vakuum, 
wie auBerordentlich deutlieh aus den von G oerens 
gemachten mikrographischen Aufnahmen hervor- 
geht. Abb. 5 zeigt die Aufnąhme vor dem Gliihen 
(Koerzitivkraft 7,1), Abb. 6 bis 8 diejenige nach 
17stiindigem Gluhen im Vakuum bei 975 0 (Koerzitiv- 
kraft 3,08). Es zeigt Sich, daB der Perlit, der vor 
dem Gluhen einen groBen Teil des gesamten Quer- 
schnittes in Anspruch nahm, nach dem Gliihen am 
Rand vollkommen verschwunden ist und auch in 
der Mitte auBerordentlich stark abgcnommen hat. 
Hier stammt der Sauerstoff fast nur aus dem Innern 
des Stabes, denn die geringe Menge, welche noch 
nach dem ersten Auspumpen im Ofen verblieben war 
(der Druck im Ofen betrug beim, Beginn des Aus- 
gliihens etwa 20 mm lig), wurde durch das stets 
wiederholte Auspumpen des wahrend des Głiih- 
prozesses ausgeschiedenen Gases sicher bald unmerk- 
licli. Die Entwicklung findet natiirlich, wie Abb. 6 
deutlieh zeigt, von auBcn nach innen statt, indem 
zuerst das Gas aus den iiuBersten Schichten ent- 
weiclit und von innen langsam nachdiffundiert. 
Ilierzu wird aber unzweifelhaft eine crliebliche Zcit 
notwendig sein, und es ist daher keineswegs einerlei, 
ob man einen dickeren Stab fiinfmal 24 Stunden 
hintereinander gl iiht oder in einzelnen durch mehr- 
tagiges Lagern ununterbrochenen Gliiliprozessen; das 
letztere Verfałiren ist, wie auch die Versuche zeigen, 
weitaus das giinstigere.

Wir haben uns also den EinfluB des Ausgliihens 
folgendermaBen yorzustellen: Die durch das Gliihen 
herrorgebrachte molekułare Acnderung, die mit 
wachsender Gluhtemperatur und waclisender Gliih- 
flauer zunimmt, wirkt in magnetischer Beziehung 
yerschlecliternd. Ueber diesen einen ProzeB lagert 
sich jedoch noch ein zweiter ProzeB, der verbessernd 
wirkt; er besteht darin, daB der im Materiał vor- 
handene schadliche Sauerstoff sich mit dem ebenfalłs
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tjorhandenen schadlichen Kohlenstoff -ferbindet und 
in Form von CO und CO., entweicht.

Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, wird eine 
gahze Anzahl von sonst schwer erklarlichen Er- 
scheinungcn durchaus klar: Zunaęhst wird dic yer- 
besserndeWirkuńg n u rs o  lange janhalten konnen, 
ais sowohl Sauerstoff wie Kohlenstoff zusammen im 
Materiał vorl«andeńsind; es wird also bei der Wieder- 
holung des Ausgliihens cin Zeitpunlct kommcn, wo 
die Yerbesserung aufhort und die bisher verdeckte 
Versćhlechterung in die Erschcinung tritt. Dies 
wird aber um so rascher der Fali sein, je dunner das 
Materiał ist, und so schen wir tatsiichlich, daB dieser 
Grenzzustand beim wiederholten Gliilien im Stick
stoff fiir Bleche schon nach zwei bis drei Gliih- 
prózessen erreicht ist, bei den Stiiben dagegen erst 
nach dem vierten GliihprozeB. Weiter hangt die 
Erreichung des Grenzzustands. offenbar vom Druck 
der auBercn Atmospliare ab; je geringer dieser ist, 
um so rascher wird die Entgasung bzw. Entkohlung 
•stattfinden, um so geringeren EinfluB wird also die 
vcrschiechternde Wirkung des Gliihens auf den 
molekularen Zustand haben konnen; daher ist die 
groBe Ueberlegenheit des Ausgliihens im Vakumn 
gegeniiber demjenigen im Stickstoff bei derselben 
Temperatur durchaus verstandlich. Man wird nun 
auf Grund dieser Ucbcrlegung auch erwarten konnen, 
daB das Blech bei seiner geringeren Dicke undgroBeren 
Oberflache nach dcm Gliihen Viel bessere magnetische 
Eigenschaften zeigen musse, ais diegleichbehandelten 
Stiibc aus demselben Materiał. Dies ist auch tat- 
sachlich vielfach der Fali (vgl. die Silizium- und be
sonders die Aluminiumlegierungen), aber keines- 
wegs allgemein. Zur Erkliirung dieser Abweichungen 
ist zu bedenken, welche auBerordcntlich heftigen 
mechanischen Eingriffe das Materiał durcli das Aus- 
walzen erlitten hat, so daB man auch nach dem 
Gliihen meist noch ganz deutlich die Walzrichtung 
erkennen kann; es ist dalier gewiB nicht wunderbar, 
wenn die Folgen dieses Eingriffes sich auch durch 
geeignetes Gliihen nicht restlos beseitigen lassen, 
sb daB also unter Umstanden d ie . magnetischen 
Eigenschaften des kompakten Materials denjenigen 
des daraus gewalzten Bleches auch nach der Gliih- 
behandlung iiberlegen bleiben.

SchlieBlich ist nach dieser Annahme auch die Tat- 
sache durchaus verstiindlich, daB Materiał von an- 
scheincnd identischer chemischer Zusammensetzung 
auch nach dem Gliihen mitunter recht verschicdene 
magnetische Eigenschaften zeigt, ja, daB dies sogar 
bei Stucken aus derselben Charge vorkommt. Tat- 
śachlich gehort ja fiir eine moglichst vollstandige 
Yerbesserung zu einem bestimmten Kohlenstoffgehalt 
auch ein ganz bestimmter Sauerstoffgehalt. Da nun 
sowohl der Kohlenstoff- ais auch der Sauerstoffgehalt 
in einer Charge sich sicherlich nicht ganz gleich- 
miiBig verteilt, so wird es reiner Zufall sein, daB ein
mal verscliiedene Stiicke genau den gleichen Kohlen
stoff- und Sauerstoffgehalt aufweisen und nach 
identischer Behandlung auch identische Eigenschaften

. zeigen. Beispiclswcise konnten die auBerordentlick 
gunstigen Eigenschaften des bei 785 0 zweimal im 
Vakuum gcgliihten Stabes AV 1 II (Zahlentafel 1), 
der nur eine Koerzitivkraft von 0,37 besaB, mit 
keinem anderen Stabe derselben Platine wieder 
erreicht werden. Die Technik aber konnte auf Grund 
der ausgefuhrten Annahme vielleicht auch dadurch 
noch eine Verbesscrung des Materials erzielen, daB 
sie der Frage der Regulierung des Sauerstoffgclialtes 
im Verluiltnis zum Kohlenstoffgehalt mehr Beachtung 
schenktc. Im allgemeinen scheinen ja allerdings die 
Verhiiltnisse schon jetzt beim gewolmlichen tech- 
nischen Verfahren zufiilligerweise keineswegs un- 
gunstig zu liegen, denn es ist bekannt, daB gutes 
Dynamoblech nach dem Gliihen nur noch einige 
Hundertstel Prozent Kohlenstoff enthalt, und un- 
zweifelliaft ist der groBte Teil desselben nicht duroh 
den Sauerstoff der umgebenden • Luft (das Gliihen 
findet •immer in gcschlossenen Kiistcn und groBen 
Paketen statt), sondern durch den im Eisen gelosten 
Sauerstoff beim Gliihen beseitigt worden.

Die Richtigkeit dieser Erkliirung der Wirkung 
des Ausgliihens lieB sich durch Ausgliihversuche an 
Blechen mit verschiedeuer Gaseńtwicklung, auf die 
hier nicht niilier eingegangen werden kann1), auch 
direkt nachweisen.

Ein EinfluB d e rW a lz tem p c ra tu r zwischen Cf)0“ 
und 1200° und der B en e tzu n g  der Platinen mit 
W asser wiihrend des Auswalzens hat sich bei zwei 
Probcn m it 0,06 %  C, 0,6 %  Mn und 0 % bzw.
0,6 % Si durch ziemlich eingehende, unter Mitwir- 
kung der Geisweider Eisenwerke durchgefiihrte Ver- 
suche nicht mit Sicherheit nachweisen lassen.

U n te rsu ch u n g  des so g en an n ten  ,,A lte rn s“. 
Eine fiir die Technik hochst unerfreulicho Eigeuschaft 
des magnetischen Materials ist die des sogenannten 
Alterns. Es macht sich bei Dynamomaschinen und 
Transfonnatoren dadurch bemerkbar, daB unter 
Umstanden dic Leistungsfahigkeit der Apparate 
dauernd erheblich abninunt, und zwar ruhrt dies, 
wie eine genauere Untersuchung zeigte, von einer 
Yerschlechterung der magnetischen Eigenschaften 
der zu den Ankern bzw. den Transfonnatoren ver- 
wendeten Dynamobleche h er— welche iibrigens auch 
kompakte Materialien in ahnlichcr Weise zeigen —, 
wahrend der Wirbelstronwerlust im wesentlichen 
ungeandert bleibt. Ais Beispiel fiir derartige Alte- 
rungserseheinungen zeigen Abb. 9 und 10 die Hyste- 
reseschleife und Permeabilitatskurve eines Ringes 
von Dynamoblech nach zweimonatigem bzw. acht- 
monatigem Lagern nach dem Gliilien. Wie man 
sieht, rundet sich die anfanghcli recht steile Hysterese- 
schleife allmahlich ab, die Koerzitivkraft und meist 
auch der Iiysterescverlust wachsen, Remancnz und 
Masimalpermeabilitiit nehmen ab. Diese Aenderung 
wird noch bedeutend unterstiitzt und beschleunigt 
durch ■ dauernde Enviirmung des Materials bei 
maBigen Temperaturen, wie sie sich bei Dynamo-
---------- I---

1). Naheres hioriiber enthalt die Originnlabliandlung..
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maschinen und Transformatorcn im Gebrauch von 
selbst ergibt, sowie durch Erschutterungen1). Diese 
Tatsache wird bei der Priifung der Dynamobleche 
insofem benutzt, ais man in zweifelhaften Fallen 
das Materiał eine bestimmte Anzahl von Stunden 
bei einer gewissen Temperatur lialt und dann von 
neuem untersucht. H at es sich nicht geandert, so 
ist auch eine Aenderung durch Lagern bzw. den 
gewohnlichen technischen Gebrauch nicht zu er- 
warten. Um mit bestimmten Werten rechnen zu 
konnen, ist durch die vom Verband Deutscher Elelc- 
trotechniker lierausgegebenen, im Jahre 1914 revi- 
dierten Normalien fiir die Priifung yon Eisenblech der 
Bcgriff des „Alterungskoeffizienten11 eingefiihrt wor
den: „Unter Alterungskoeffizient soli die prozentuale

Ais Alterungskoeffizient wurde demnach das Ver- 
hiiltnis der Koerzitivkraft vor und nach dem Altern 
definiert.

In; allgemeinen heiTscht bis jetzt trotz zalil- 
reicher und vielseitiger Yersuchc iiber der ganzen 
Alterungserscheinung noch vollkommenes Dunkel; 
sicher scheint nur so jyielzu sein, daB man es mit einem 
Uebergang aus einem labilen in einen stabilen Zu
stand beim Eisen zu tun hat. Dieser labile Zustand 
wird hauptsiichlich bedingt durch das Ausgliihen, 
das ja unter Umstiinden auBerordentlich steile 
IIysteresekurven hervorbringen kann (Abb. 3), 
und infolgedessen ist natiirlich die Alterungserschei
nung auch weitaus am starksten direkt nach dem 
Ausgliihen und klingt allmahlich im Laufe der Zeit
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Abbildung 9. Alterung: Hystoreseschlcifen von Dynamoblech.

Aenderung der Verlustziffer fiir 33 '=  10 000 CGS
nach 600 st erstmaliger Erwarmung bei 1000 ver- 
standen werden11; liierbei wird mit „Verlustziffer“ . 
der gesamte Eisenverlust in W att pro kg und 50 Peri- 
oden bezeichnet.

Diese Definition des Alterungskoeffizieuten ist 
nur auf den praktischen Gebrauch beim Transfor- 
matorenbau zugeschnitten, im allgemeinen aber 
nicht haltbar, denn sie rechnet mit der Aenderung 
der ganzen Verlustziffer; diese aber besteht aus 
Hysterese- und Wirbelstromrerlust, und nur der 
erstere iindert sich durch das Altern. Dagegen 
miiBte man wegen der Aenderung der ganzen Kurven- 
form der Ilystereseschlcife auch Koerzitivkraft, Re- 
manenz und Masimalpenneabilitat heranziehen. Dies 
war naturlich auch bei den vorliegenden Untersuchun
gen ais viel zu zeitraubend nicht dureMiilirbar. Man 
beschriinkte sich deshalb auf die Bestimmung der 
Aenderung der Koerzitiykraft, die stets auf eine statt- 
gefundene Alterung liinweist und angeniihert wohl 
auch ais MaB daf iir angesehen werden kann, mit mehr 
Recht jedenfalls, ais.die Aenderung der Verlustziffer.

E, G u m lieh  und W. S te in h a u s :  Elektrotechn. 
Zeitsohr. 1 9 13 , Bd. 34, S. 1022.

Abb. 10. Alterung: Permeabili- 
tatskurven von Dynamoblech.

ab. Materialien mit an sich schon ziemlich abge- 
rundeter Hystereseschleife, wie sie gewisse Legie- 
rungen mit Silizium und Aliuninium besitzen, werden 
daher naturgemąB wenig zum Altem neigen, und 
tatsachlich zeigen auch die sogenannten „legierten“ 
Bleche, von denen spilterhin noch die Rede sein wird, 
ein verhaltnismaBig sehr geringes Altern. Es wurden 
nun zur Aufkliirung des eigentlichen Wesens des 
Alterungsvorganges mit dem vorliegenden Materiał 
eine groBe Anzahl von Yersuchen unter den ver- 
schiedensten Bedingungen diurchgefuhrt.

Zunachst wurde festgestellt, daB die Ycrscłilechte- 
rung durch das Altern bei u n g eg liih ten  Blechen 
meist nur wenige Prozent betriigt; nur bei dem in 
dieser Beziehung iiberhaupt ungiinstigsten Materiał 
AV 3 betrug es etwa 25 %.

Sodann wurde m it Ililfe der im vorigen Abschnitt 
erwahnten Proben aus Geisweid der EinfluB der Aus- 
walztemperatur und der Wasserbenetzung auf die 
Alterung bestimmt, indem die zu anderem Zweck 
bereits untersuchten Proben samtlich einer 600stiin- 
digen Erwiirmung bei 1000 unterworfen und von 
neuem untersucht wurden. In den meisten Fallen 
war hierdurch iiberhaupt keine Verschlechterung
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eingetreten, nur in zwei Fallen betrug dieselbe etwa 
2 % ; die Auswalztemperatur und die Wasserbe- 
netzung sclieinen also ohne erheblichen EinfluB zu 
sein.

Was die Hohe der Gliihteniperatur betrifft, so 
erwiesen sich beimGliihen im Stickstoff fiir die Mate- 
rialien A V 1 bis 5 im allgemeinen niedrige Tempe- 
raturen giinstiger ais hohe. Die Materialien selbst, 
die ja naheżu die gleiclie chemische Zusammen- 
setzung imd auch ganz ahnliche magnetische Eigen
schaften besitzen, zeigten sich doch in bezug auf das 
Altern recht verscliieden, der Alterungskoeffizient 
scliwankte zwischen 1,1 und 1,6; namentlich aber fiel 
Materiał AV3 durch auBergewohnlich hohe Alterungs- 
koeffizienten auf (1,6 bis 2,1), und zwar ist dies das

die Atmosphare, in welcher sich das Blech wahrend 
der Erwarmung befindet, keine merkliche Eolle spielt, 
ebensowenig die Walzrichtung.

SchlieBlicli wurden noch einige Versuche iiber den 
EinfluB des Gliihens nach dem Altern angestellt. 
Einige Proben, namentlich das so auBerordentlich 
zum Altern neigende Blech AV3, wurden nach dem 
Altern von neuem bei 785 0 im Vakuum gegliiht, 
und es ergab sich, daB die durch das Altern ein- 
getretene Verschlechterung vollig verschwand, ja daB 
das Materiał teilweise sogar noch erheblich besser 
wurde ais nach dem ersten Gluhen; die Verbesserung 
hielt jedoch nicht s tand ,. eine neue 600stiindige 
Dauererwannung bei 1000 brachte auch hier wieder 
eine erhebliche Yerschlechterung hervor.

einzige Materiał, welches nach dem Thomasrerfahren 
hergestellt wurde, wahrend dio iibrigen s&mtlich aus 
dem Sierifiins-Marti n-Ofen stammten. Diese Neigung 
zum Altern behielt das Blech AV3 auch bei nach 
dem Gluhen im Vakuum, wo der Alterungskoeffizient 
sogar den Betrag von 2,77 erreichte, d. h, die Koerzi- 
tivkraft und somit auch der Hystereseverlust durch 
600stundige Dauererwannung bei 1000 fast auf das 
Dreifache gestiegen waren, wahrend die iibrigen 
Proben nach dem Gluhen im Yakuum bei 785° 
naliezu unverandert blieben (Zahlentafel 1).

Ein weiterer Versuch sollte feststelłen, ob die 
Atmosphare, in welcher sich das Materiał wahrend 
des 600stiindigen Erhitzens auf 1000 befindet, einen 
erheblichen EinfluB ausiibc. Zu diesem Zweck wurden 
die Bleche A V 1, 3, 4 nach dem Gluhen bei 840° 
im Stickstoff in Glaszylindern gealtert, die entweder 
evakuiert oder mit Luft, Stickstoff, Wasserstoff oder 
Kolilensiiure gefiillt waren. Es ergab sich, daB auch

Yerschiedene Anzeichen deuten nun darauf hin, 
daB auch hier der Sauerstoffgehalt der Proben eine 
erhebliche, wenn auch wohl kaum die alłeinige und 
ausschlaggebende Eolle spielt. Zunachst zeigte der 
bereits erwahnte, von P. G oerens gelieferte, sonst 
auBerordentlich reine, aber kiinstlich mit Sauerstoff 
angereicherte Stab V 144 eine auBerordentlich starkę 
Neigung zum Altem, denn schon durch bloBes Lagern 
stieg die Koerzitivkraft von 1,22 auf 2,38, also naliezu 
auf dąs Doppelte, sank aber dann durch Erhitzen 
bis 8000 auf 1,17. Ebenso laBt sich mit groBer Wahr- 
scheinlichkeit annehmen, daB das nach dem Thomas- 
verfahren liergestellte Materiał AV3 infolge des 
Durchblasens von Luft durch die geschmolzene Masse 
sehr viel mehr Sauerstoff enthalten haben wird ais 
die iibrigen, aus dem Siemens-Martin-Ofen stammen- 
den Proben AV 1, 2, 4, 5, und tatsachlich zeigt auch 
dieses Materiał auBerordentlich starkę Alterung. 
Auch die Tatsache, daB hochlegiertes Materiał, bei
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E. G u m l i c h :  U e b e r  die Abhangigkeit  der magnetischen Eigenschaften,  
des  spezif ischen Widerstandes und der Dichte der Eisenlegierungen von  

der chemischen Zusammensetzung und der thermischen Behandlung.
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Abbildung 7. x  140
Phosphorreiche Stelle Im geselgcrten Materiał.
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welchem also Silizium oder Aluminium erheblich im 
UeberschuB zugesctzt wurde, nicht zum Altern neigt, 
spricht fiir diese Annahme, denneinTeil des Siliziums 
bzw. Aluminiums wird zurDesoitydation des Materials 
yęrbraucht und geht in die Schlacke; man wird also 
annehmen diirfen, daB gerade das hochlegierte 
Materiał besser von Sauerstoff befreit ist ais das 
gewolinliche, und tatsaehlich spielt auch hier, wie wir 
spater sehen werden, der GluliprozeB eino wesentlich 
andere Rolle ais bei den normalen Dynamoblechen. 
Endlich wird diese Ansicht noch gestiitzt durch die 
Ta,tsache, daB die bei 785 0 im Vakuum gegliihten 
AV-Bleehe, die also durch diesen GluliprozeB sehr 
energisch vom Sauerstoffgehalt befreit wurden, mit 
Ausnahme des Materials AV3 so gut wie gar.nicht 
gealtcrt haben, wahrend die Alterungskoeffizienten 
auch nach dem vierten Gluhen im Stickstoff, abge- 
sehen vom Materiał AV 3, erheblich groBere Werte 
aufweisen.

Alle diese Tatsachen lassen sich ungezwungen 
durch die Annahme erklaren, daB die Erscheinung 
des Alterns an das Vorhandensein des im Eisen 
gełósten Sauerstoffs gebiuiden ist, nicht aber die Tat- 
sache, daB die Alterungserscheinungen durch erneutes 
Gliihen vollkommen beseitigt werden konnen; hierbei 
sind offenbar noch andere molekulare Vorgange im 
Spiel, die znrzeit noch nicht volłig aufgekliirt sind.

Fisehersches Elektrolyteisen.I .
Von dem damals von Prof. Franz Fischer nach be- 

sondcremVerfahren hergestellten sehr reinen Elektro- 
lyteisen stand ein direkt niedergeschlagener Streifen 
VI 23 von 0,25 x  0,7 x  12 cm und ein ausgeschmie- 
deter zylindrischcr Stab V 126 von 0,6 cm Durch- 
messer und 27 cm Lange zurYerfugung, von denen der 
erste imkleinen, der zweite im groBen Joch derReichs- 
anstalt untersucht wurde. Es ergab sich zum ersten- 
mal fiir Eisen1) eine sehr erhebliche willkurliche 
BeeinfluBbarkeit der magnetischen Eigenschaften 
durch dio thermische Behandlung, und zwar zeigte 
die Hystereseschleife einen auBerordentlich steilen 
Anstieg, hohe Remanenz und hohe j\Iaximalperme- 
abilitilt naeh sehr langsamem Abkiihlen, umgekehrt 
einen sehr schragen Anstieg, geringere Remanenz, 
geringere Maximalpermeabilitiit nach dcm Ab- 
schrecken der Proben und eine dazwischen liegende 
Kun-enfomi nach raschem AbMhlen im Ofen 
(Abb. I I )2). Diese Eigenschaft verlor sięh jedoch im 
Laufe einer groBercn Reihe von thermischen Behand- 
lungen und es tra t dafiir eine dauernde Abnahme der 
Remanenz und Koerzitivkraft ein, so daB sich schlieB-

*) Eine iihnliche Erscheinung hatte P. A s te ro th  
an einer bestimmton Heuslerschen Legierung schon friihcr 
beobachtet (Verhandl. d. Deutsoh. Phys. Ges. 1908, 
Bd. 10, S. 21).

2) Nach E. T, Z. 1915, S. 670.

lich ein nahezu hysteresefreies Materiał ergab, wie es 
bisher wohl noch nicht gefunden worden ist. Eine 
Uebersicht hieriiber gibt Zahlentafel 21).

Zahlentafel 2. E in flu B  d e r  th e rm is c h e n  B e h a n d 
lu n g  a u f  dio m a g n e t is c h e n  E ig e n sc h a f te n .

V 123
Koerzl-

tlv-
kraft

Hemu-
nenz

Maxi-
malper-
meabill-

t»t

Vor dem Ausgliihen . . . 2 ,83 11 450 1 850
Naeh dom ersten Gluhen

(24 st bei 800 °) im Yaku
um und langsamem Ab-
k i ih lo n ............................... 0 ,375 10 850 14 400

Nach dom o. E rhitzen
(920 °) und  raschem Ab-
k i ih le n ...................... .... . 0 ,225 5 000 11 600

Nach dem 13. Erhitzen
(830 °) und raschem Ab-
k i ih lo n ............................... 0 ,155 850 4 800

Die technische Bedeutung eines derartigen Ma
terials, welches auBerordentlich niedrige wahre 
Remanenz mit verschwindend kleiner Koerzitiykraft 
yerbindet, beruht namentlich auf der Moglichkeit, 
MeBinstrumente, welche der storenden Remanenz 
wegen bisher eisenlos gebaut werden muBten, nun- 
mehr mit Eisenkernen zu versehen und dadurch 
bei kleineren Dimensionen erheblich groBere Dreh- 
krafte zu erzielen. Leider ist es bisher noch nicht 
gelungen, diese Eigenschaften mit anderem Materiał 
zu reproduzieren, nur die Abhiingigkeit der Kurven- 
fom en von der thermischen Behandlung fand sieli 
auch bei der oben erwahnten, von P. Goerens herge
stellten und absichtlich mit Sauerstoff starli ange- 
reicherten Eisenprobe, die aber offenbar infolge dieses 
Gasgehaltes trotz der sonstigen groBen Reinheit 
wenig gute magnetische Eigenschaften zeigte (Koer
zitiykraft zwischen 1,0 und 1,6) und auch durch 
wiederholtes Gliihen im Yakuum nicht zu verbessern 
war (vgl. die obigen Ausfiilirungen iiber die Wirkung 
des Ausgliihens).

Das verhilltnismaBig so reine Fischersche Elektro
lyteisen wurde nun auch zur Bestimmung der Dichtes, 
des spezifischen Widerstandes R, des Temperatur- 
koeffizienten a des Widerstandes und des Sattigungs- 
wertes 4“ J ^  benutzt und die erhaltenen Wert 
mit den aus den Kohlenstoff-, Silizium-, Aluminium- 
und Mangan-Reihen gewonnenen Zahlen verglichen. 
Es erga.ben sich in recht befriedigender Ueberein- 
stimmung

s =  7,876
R =  (pro m/mm2)== 0,0994 
a =  0,57 %
4~  J 00=  21 620.

(Fortsetzung folgt.)

l ) Nach E. T. Z. 1915, S. 093.
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Die gebundęne Planwirtschaft und die Eisenindustrie1).
Von D irektor B e r t l i o l d  N o t l i  m a n n  in Berlin.

I | i e  Vorschliigc des Keichswirtschaftsministeriums 
zur Errichtung einer „gebundencn Planwirt

schaft'1 hat den Faehleuten in der Eisen- und Stalil- 
industrie bisher nicht die Ueberzeugung beibringen 
konnen, dali hier ein Weg gefunden sei, dem wir alle 
folgen konnen, und der unsere darniederliegendc 
Wirtschaft wieder hochzubringen verspricht. Das 
iiberaus yerwickelte und verschachtelte Gefiigc, 
welchcs geschaffen werden soli, gestattet kein klares 
und lcicht faBliches Bild iiber die Piane des Reiclis- 
wirtschafts-Ministeriums, und dieser rein auBerliche 
Umstand allein triigt schon dazu bei, gegen die Vor- 
schliige miBtrauisch zu machen. Unsere wirtschaft- 
liche Lage ist aber so tioftraurig, daB es ein dringendes 
Gebot der Notwcndigkcit ist, uns mit diesem ein- 
zigen greifbaren Vorschlage, der bisher fiir den 
Wiedcraufbau unserer Wirtschaft iiberhaupt ge
macht ist, eingehend zu befassen.

In scinem vor kurzem im Reichsvcrband der 
deutschen Industrie gehaltenen Vortrag2) hat der 
Unterstaatssekretiir v. Mo 11 e n d o r f  erklart, die 
deutsehe Privatwirtschaft habe sich nicht bew;i.hrt, 
es miisse daher etwas anderes an ihre Stelle gesetzt 
werden: die „solidarische Wirtschaft*1 in Form von 
sogenannten Selbst\renvaltungśkorpern mit behiird- 
lichern Einspruchsrecht und einem Netz von neben- 
utul hintereinander geordneten Gemeinwirtschafts- 
gliedern.

Das Einspruchsrecht und die Privatwirtschaft 
sind allerdings zwei sich ausschlieBende Dinge, und 
wer jenes fordert, muB die Privatwirtschaft ablelmen. 
Wenn wir nun aber untersuchen wollen, ob die deut- 
sche Privatwirtschaft sich wirklich n ic h t  bewahrt 
hat, so muB man zunachst fragen, ob es iiberhaupt 
eine wirtschaftliehe Form gegeben hiitte, welche die 
Belastung dieses viereinhalbjiihrigen Weltkrieges und 
vor allem die schadlichen Wirkungen einer so schwe- 

-ren Sperre, durch welche Deutschland vom Welt- 
verkehr jahrelang vollig abgescidossen war, ausge- 
lialten hiitte. Es muB entgegen solchen von maB- 
gebender Stelle ausgehenden Ansichten docli aus- 
gesprochen werden, daB die deutsehe Privatwirtschaft 
sich in der Yergangenheit glanzeńd bewahrt hat: sie 
hat uns den Weltmarkt erobert, liat unsere standig 
zunelnnende Bevolkerung ernahrt und vor Aus- 
wanderung bewahrt und dabei die groBen in imserer 
Gesetzgebung fiir die Arbeiter- und Angestellteiwer- 
sicherungen vorgesehenen sozialen Lasten aufge- 
bracht und nicht zuletzt auch in freier sozialer Be-

1) Ohne uns mit den Einzelheiten der Ausfiihrungen
des Verfassers einverstanden zu crklaren, haben wir sie 
dooh gerne veroffentlioht, weil seine Darlegungen zweifel- 
los AnlaB zu einer weiteren Erorterung dieser fiir unsere 
wirtschaftliehe: Zukunft auBerordentlich bedeutsamen 
Frage geben diirften. Die Schrijttcitung.

2) Zukunft 1919, 21. Juni, S. 337/49.

tatigung fiir Arbeiter, Angestellte und ihre Familien 
in imifassender Weise gesorgt.

Von einer Privatwirtschaft, die ein Land wirt- 
schaftlicli, geistig und sozial so lioeh gebracht hat, 
wie die deutsehe, kann nicht gut gesagt werden, 
daB sie sich nicht bewahrt habe; sie hat unseren 
Yolkswohlstand vor dem Kriege iiberhaupt erst her- 
vorgebracht. Was.ware die deutsehe Wirtschaft ohne 
den starken personlichen Geist unserer Unteniehmer 
gewesen, den aufrecht zu erhalten und zu fordern 
soweit es mit den yeranderten Verhiiltnissen nur 
irgend zu Yereinbaren ist, man dalier imter allen 
Umstanden bestrebt sein sollte. Die Privatwirt- 
scliaft wird in ihrer Schaffens- und EntschluBkraft, 
in ihrer zum Wohl des Ganzen erbrachten wirtschaft- 
lichen Leistung niemals dureli eine noch so gut 
gefiigte Planwirtschaft ersetzt werden konnen. Es 
wird alles eben nur ,.Ersatz“ sein. Man muB es mit- 
erlebt haben, wie bcispielsweise unser heutiges Eisen- 
hiittcnwesen entstanden und emporgekommen ist und 
sich in rastloser Lcbensarbcit des privaten Unter- 
nehmers entfaltet hat, lun von allgemeinen Gesichts- j 
jrankten aus den Wert der Privatwirtschaftgegeniiber 
der gebundencn Wirtschaft richtig cinżuschatzen. 
Hicrfiir einige Beispiele: Ein Unteniehmer brachte 
1807 Ingcnieurc ins Land, um unter dereń technischer 
Leitung schmiedeiserne Boliren herzustellen, danuils 
fiir Deutschland etwas Neues. Welches MaB von 
Arbeitskraft, Scharfblick, Ausdauer und persiin- 
licher Liebe zur Sache, die nur ein einzelner fiir seine 
Piane und sein Lebcnswerk aufzubringen vermag, 
steckt in dieser Anlage. Das Unternelunen gltickte. 
Neue Yerkettungcn stellten sich ein; neue Ent- 
schlicBungcn, die, wenn sie ihren Zweck erfiillen soll- 
ten, manchmal schnell. von heute zu morgen, ohne 
die Befragung wirtschaltlicher Riite, gefaBt werden 
muBten, gebaren neue Anlagen. Oft waren es auch 
Fehlgriffe; erkannte man sie ais solche, so muBten sie 
ebenso sclmell wieder beseitigt werden. So entstand im 
Laufe von Jahrzehnten ais die Arbeit e in e r  Per- 
sonliclikeit und ilircr Helfershelfer ein grcBcs Hiitten- 
werk. A u g u s t T h y ssen  erzahlte einmal, wie er in 
den sechziger Jahren sein Unternehmcn mit der Er- 
riclitung eines Bandeiscnwalzwerkes begann, welches 
dśmals' auf die Walzung zweicr Bandeisen-Abmessun- 
gen cingerichtet war. Was heute die Thyssenschen 
Werke fur Deutschland und die industriellc Welt 
bedeuten, braucht nicht gesagt zu werden. Niemand 
wird es ais Zufoll hinstellen konnen, daB gerade die 
Thyssenschen Werke so groB geworden sind, gerade 
hier handelt es sich vielmehr lun das Lebenswerk 
eines mit^einem Werke verwachsenen unenniidlichen 
Privatunternehmers, eines industriellen imd kauf- 
miinnischen Genies, das durch kein noch so voll- gj 
endetes staatliches Getric-be und durch keinen noch 
so lioch bezahlten Beamten ersetzt werden kann,
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auch nicht durch Riitcsysteme und Dreinredch aller 
moglichcn „Hilfsbremser“ aus Arbcitnehmer- und 
womoglich auch Handler- und Unternehmerkreisen. 
Diese Entwicklung war eben nur in freicr Privat- 
wirtschaft moglich.

Trotzdem ist zuzugeben, daB die alte Form der 
Priyatwirtschaft iii der Lage, in der wir uns heute 
befinden, fiir GroBbetriebe nicht mehr vtillig aufrccht 
erhalten werden kann. Der kiiline, kraftige Wagęmut 
des Unternehmertums, den jcder sich dazu berufeh 
Fiihlende frei entfalten konnte, wird sich in Zukunft 
einige Beschninkungcn gefallen lassen musscn.
So ganz ohne Planwirtschaft wird ds nicht abgehen, 
es muB aber ein Plan sein, der nicht bloB eine starre 
und verwickelte Gliederung schaflt, sondern die 
Hand wirklich an die blutende Wiuide lcgt: niimlich 
an die darniederliegende deutsche Giitererzeugung. 
Diese wieder auf die Hólie zu bringen, die Ausfuhr 
zu fórdern und gleichzeitig dafiir zu sorgen, daB die 
Erzeugnissę im In- und Auslande zu 1-rciseii abgesetzt 
'werden, die es dem Unternehmer ennoglichen, aus- 
kommliche Lohne zu bczahlen, liieBe „tun, was 
not tu t“ .

Wir koniien uns nicht einbilden, daB durch die 
Selbstyerwaltungskorper wirklich eine solidarischc 
Wirtschaft geschaffen wird, die uns diesem Ziele 
nąher bringt. Es wird, genau wie jetzt, eine Wirt
schaft ohne Solidaritiit werden, in der jeder Unter
nehmer zuallererst an sich sclbst denkt und das all- 
gemeine Wohl in zweite Reihe stellt. Es wird nur 
noch etwas mehr geredet werden ais bisher. Eine 
wirklich festgefiigte Wirtschaft, mit der wir uns den 
vom Reichswirtschafts-Ministerium vorgezeichnetcn 
Zieleń ohne zu verwickelten Aufbau nahern, wird nur 
durch die Einfiigung des Y e r tru s tu n g s g e d a n k e n s  
in unscr Wirtschaftsleben mog-lich sein, auf den wir 
im Verlauf dieser Ausfuhrungen des Nahercn ein- 
gehen wollen. Zunachst aber sei es gestattet, die 
gebundenc Planwirtschaft des Reichswirtschafts- 
Ministeriums noch liiiher zu beleuchten.

In der Denkschrift des Reichswirtschafts-Ministe- 
riums iiber die Planwirtschaft ist u. a. zu lesen:

„Beroits am 28. Novomber 1918 hatte das Reichs- 
wirtschafts-Ministerium oinen bis ins einzelne ausgearbei- 
teten Plan zur Bildung oines „Reichsfonds“ in Ilóho von 
5 Milliardcn Ji vorgelegt, der die Aufgabo haben sollte, 
durch Gebraueh und Verbraueh seiner Mittel wahrend 
dor Uebergangszeit von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft 
die deutsche Giitererzeugung z u fordern und dadurch 
die Beschiiftigung der deutschon Arbeiterschaft zu gewiihr- 
leisten. Ais Unterbau fiir die Verwaltung des Reichs- 
fonds waren paritiitisch zusammengcsotzte Wirtschafts- 
Zweckverbiinde gedaeht! Bas Reich sollte, gestutzt auf 
diesen Fonds, im gróBten Stil ais Auftraggebcr des deut- 
schen Wirtschaftslobcns auftretcn, wie es ja in der letzten 
Zeit des Krieges fast der einzige Auftraggeber der W irt
schaft gewesen war. Die Auftriigo sollten sich auch auf 
soleho Gut er erstrecken, fiir die das Reich ais solehes 
keincn Bcdarf hat, die aber ais Ausfuhrgiiter und zur 
Deckung des Privatbedarfes von Bedeutung sind. Das 
Beichswirtschafts-Ministcrium wiirde sich von einem sol- 
chen Yorgehen des Reiches eino relativ leichte Ucber- 
briickung des Konjunkturrisikos, eine Stabilisierung des 
Preisniyeaus, eine gemeinwirtschaftliche Beoinflussung der

Lohnsiitzo und auch des Unternehmergowinnes ver- 
sprochen haben. Dieses Vorgehen wurde zweifellos den 
ZusanimensehluB der Industrie zu paritatisch goleiteten 
Eachgruppen ungemein gefordórt haben. Ohne die An- 
regung einer wirklich groBzugigon, alle Gebieto der W irt
schaft belobcnden Auftragserteilung blieben die von der 
Arbcitsgemeinschalt der deutschen Arbeitgebcr- und 
Arbeitnehmerrerbande Deutschlands goplanten rein be- 
ratendeh Fachgruppen im Riickstand. Loidor gelang es 
nicht, diesen Plan schon damals zu verwirklichen. Wilre 
dieser Yorschlag befolgt worden, so wurden wir wakr- 
schcinlich gleieh imstande gewesen sein, die notwendigo 
Lebensinitteleinfuhr durch Ausfuhrgiiter zu bezalilen. 
Abgesehen von der-Scliwierigkeit der Mittelbeschaffung 
war die Erkenntnis von der Notwendigkeit fiir dio schleu- 
nige Durchfuhrung eines groBziigigen und einheitliehen 
Wirtsohaftsprogramins damals noch nicht vorhanden.“

In dem der Denkschrift beigegebencn ,,Wirt- 
schaftsprogramm11 des Roichswirtschafts-Ministeriiuns 
wiederholt sich der Gedanke:

„D as Reich stellt zu dom Zwecke, die deutseho Giitcr- 
erzougung, insbosondere durch Erteilung von Auftragen, 
zu fordern, einen Reichsfonds von mehreren Milliarden Jt 
zur Verftigung.“

Vorstehende Siitze kann mail nur mit hochster 
Yerwunderung lesen. Durch eine „groBziigige Auf- 
tragserteiliuig“ also sollen alle Gebiete der Wirt
schaft angeregt und belebt, soli die Giitererzeugung 
gefordert werden? „Wiirc dieser Vorschlag befolgt 
worden, so wurden wir wahrsęheinlich gleieh imstande 
gewesen sein, die . notwendige Lebensmitteleiiifuhr 
durcli Ausfuhrgiiter zu bezanfen11? Ist das moglich? 
Sollte es im Reięhswirtschafts-Ministerium nicht be- 
kannt sein, daB beispielsweise die Eisen- und Stahl- 
industrie in Auftragen geradczu ertrinkt, daB samt- 
liche Werke Auftragsbestande nachzuweisen haben, 
wie sic in Zeitcn glanzeńdster Marktlflgenie dagewesen 
sind, und daB es einzig und allein darauf ankommt, 
die Giitererzeugung zu heben, d. h. Leistungsfiihig- 
keit und Leistungswilligkeit der Arbeiter zu steigern, 
Kohle, Koks, Erze und andere Hilfsstoffe zu be- 
schaffen, uin alle diese Auftrage abzuarbeiten?

Der Plan des Reichswirtschafts-Ministcriums 
liiuft darauf hinaus, ,,von unten her auf den vorhan- 
denen Vereinigungstendenzen der produktiv tiitigen 
Bevolkeriuig aufbauend11, wie es selbst sagt, ortliche 
Bildungen der Gemeinden, Bezirke und Einzel- 
staaten neben fachlichen Wirtschaftsgruppen aus 
Unternehmern, Arbeitern, Kaiifleuten und Ver- 
brauchern zu schaffen, aus welchen Gruppen sodann 
ein Reichswirtschaftsrat ais Kriinung des Ganzen 
gebiluet werden soli., Zweck: ,,sie sollen mit Avirt- 

schaftlichen Sfitteln plamnaBig eine neue Wirtschaft 
aufbauen11. Ist das nicht Stubenweishcit? Wirt- 
schaftlichc Gebilde soli man aus den praktischen Be- 
diirfniśsen des Lcbens, „aus der Materie heraus“ 
sich entwickelri lassen, nicht aber zwangsweise in die 
Wirtschaft hineinbringen. Dabei miisscn immer Stó- 
rungen befurchtet werden.

Welche Bedeutung fiir den Wiederaufbau unserer 
Wirtschaft soli es beispielsweise haben, daB Her- 
steller von Eisenbahnschiencn etwa mit Blusen- 
fabrikanten zusammen in. einem Wirtschaftsrat 
sitzen, an welchem auch noch die beiderseitigen
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Arbeitnehmer und schlieBlich Handler und Ver- 
braucher teilnelnnen? Es soli damit nicht gesagt 
sein, daB es nicht Falle gibt, wo die Belange auch so 
andersartiger Wirtschaftsgruppen sich beriihren und 
iiber die eine Aussprache unter ilmen hie und da 
erforderlich wird. Dazu bedarf es aber keiner neuen 
Organisationen. Dazu bietet sich in den freien 
WirtschaftSYerbanden der Industrie und des Handels 
und in den Handelskanunern, die, wenn man will, 
nach neuzeitlichem Geiste umgestaltet werden kdn- 
nen, Gelegenheit genug. Es soli auch nicht geleugnet 
werden, daB Zusammenkiinfte mit Arbeitnehmern, 
Handlem und Verbrauchern inanclimal sehr niitzlich 
sein konnen, daB unter der Fiihrung des Reichswirt- 
schafts-Ministeriums in der Zeit des Waffcnstill-

■ standes im Stahlbund zu Dusseldorf solche bereits 
stattgefundcn und segensreiche Ergebnisse gezeitigt 
haben. Es hat sich hierbei um die Beseitigung ge- 
wisser MiBstande gehandelt, die aus der Kriegs- 
wirtschaft in die jetzige Zeit iiberkommen waren und 
inanche Harten fiir die Abnehmer enthielten. Auch 
die Preisfrage wurde hierbei verhandelt, wobei es 
den Werken oblag, ihren Abnehmern und auch den 
Arbeitervertrctern gcgcniiber nachzuweiśen, daB 
die Verhaltnisśe die gewaltigen Preiserhohungen, 
welche dic Eisenindustrie wicderholt yornehmen 
muBte, unabweisbar notwendig machin. Nament
lich die Tcilnalune der Arbeitervertreter crschien 
hierbei durchaus am Platze, weil man diesen durch 
die iiberzcugende Darstellung der Yertrcter aus den 
terschiedeneri Werken und Bezirken den unwider- 
leglichen Nachweis liefern konnte, daB die fortwiih- 
renden Lohnsteigerungen den Yerkaufspreisen weit 
vorauseilen, und die Eisenindustrie dic Belastung 
auf die Dauer nicht aushalt, welche diese ungezugeltcn 
Lohnforderungen in Yerbindung mit den Streiks ihr 
zumuten.

Wenn ein sńlcherMeinungsaustausch Zwischen den 
verschiedcnen Berufsstanden einer Fachgruppe in 
einer Zeit solcher TJmwalzungen, wie wir sie heute 
erleben, angezeigt erscheint, so darf nicht uberschen 
werden, daB es sich cben um die Ausrąumung ganz 
ungewiihnlicher, durch den langen Weltkricg her- 
vorgerufener Auśnahmezustiinde handelt.

Dic dauernde Hinzuziohung der Arbeitnehmerver- 
treter, ais zur Partei der Erzeuger gehorig, sollge- 
sondert behandelt werden.

Aber eine standige Teilnahme der Handler und 
Wcitcrverarbeiter an den Beratungen der Eisen 
und Stahl schaffenden Industrie erscheint un- 
notig und wurde ihnen nur Zeit rauben, die sie 
besser auf andere Arbeiten verwenden konnten; 
das Zusammengehorigkeitsgefuhl, das sie bei der 
heutigeri Wirtschaftsform und sicher auch bei der 
gebundenen Planwirtschaft mit den Erzeugern ver- 
bindet, beruht im wesentlichen darauf, daB sie 
Eisen und dieses zu YerhiiltnismaBig billigen Preisen 
geliefert haben wollem Darin soli keine Ilerabwiirdi- 
gung dieser Kreise liegen, sondern es ist eine ganz 
natiirliche, ebeuin dem Umstand, daB sie selbstandigc

wirtschaftliclie Unternehmen bilden, begriindete Er
scheinung. Von sciten einfluBreicher Handler selbst 
wird es auch fiir [durchaus uberfliissig angesehen, daB 
sie in Anbetracht der durch die Verbiinde geschaffeuen 
Hiindlervereinigungen, welche den Handel durchaus 
befriedigtcn, zu alien Beratungen der Erzeuger hin- 
zugezogen werden. Ein Uebelstand hierbei ist 
auch darin zu erblicken, daB, wahrend die Produ- 
zenten in den Versammlungen vollz;ihlig vertreten 
sind, es immer nur moglich sein wird, einige wenige 
ausgewahlte Vertreter des Handels an den Beratungen 
teilnelnnen zu lassen, weil schon dic riiumlichen V(jr- 
haltnisse einen anderen Weg nicht gestatten. Es 
muB daher zu Eifersiichteleien innerhalb der Hand- 
lerkreise mid zu geschaftlicher Bevorzugung einzelner 
fiihren, wenn diese Firmen iiber die Vorgange auf 
dem Mark te und iiber die zu beschlieBenden Preis- 
bewegungen auch nur eine Stunde friiher unterrichtet 
sind, ais Hiindler, welche den Beratungen nicht selbst 
beiwohnen.

Es ist auch nicht einzusehen, daB man den Ver- 
brauchcrn ein Recht einraumen soli, die Preise, 
welche sie den Erzeugern fiir ihre Ware vergiiten, 
selbst mitzubestinnnen. Umgekehrt weraen oiese 
Yerbraucher wahischeinlich auch nicht erbaut davon 
sein, wenn die Eisenerzeuger, und das wiire nur 
eine natiirliche Folgę, verlangen wollten, daB sie 
die Preise fiir die an dic Eiscnwerke zu liefernden 
Maschinen, Walzwerke usw. mitbestimmen. In 
diesem Falle sind die Eisenwerke Verbraueher, die 
Rollen also vertauscht.

Den fachlich gegliederten Sclbstvenyaltungs- 
korpei'^ will das Reichswirtschafts-Ministeriiun bei
spielsweise auch dic Aufgabe zuweisęn, durch AuBen- 
handelsstellen, die diesen Selbstver\valtungskorpern 
anzuschlieBen sind, die Ein- und Ausfuhr zu regcln. 
Schr treffend auBcrt sich Fabrikdirektor v a n  der 
K e rk h o ff , Velbert, in einer Sitzung desBergischen 
Fabrikanten-Vcreins zu Remscheid hierzu wie folgt:

„Bei der Erriohtung einer AuCenliandelsstellc handelt 
es sich utn den Anfatig der planmiiCigen Errichtung der 
Gcmeinwirtschaftskorpcr unter der schonen Uebersehrift 
„Selbstverwaltung“. Wio sieht denn diese Sclbstver- 
waltung aus T Dem AusschuB gehort cin Kommissar des 
Bcichswirtschafts-JIinisteriums m it nur beratonder Stimme 
an. Aber dieser Kommissar h a t das Recht, im Auftrage 
des Reichswirtschafts-ilinisteriums gegen den BesehluB 
eines Auśschusscs oder einer Voliversammiung seinen Ein- 
spruch cinzulegcn. Das bietet man unter dem triigerischen 
Namen „Selbstverwaltung“ an. Der Eisenhandels-Aus- 
schuB, der hier zuniiehst interessiert, soli aus 16 Mit- 
gliedern bestchen und sich zusammensetzen aus Vertrctern 
der Erzeuger, des organisiorten Handels und der Ver- 
braucher unter paritatischcr Beteiligung der organisierten 
Arbeitnehmer. Ob die W elt es wohl schon cinmal erlebt 
hat, daB Kaufer und Verkiiufer eines Sinncs waren.11

Man erkennt aus solchen AeuBerungen beteilig- 
ter Kreise zum mindesten, wic wenig Aussicht auf 
Solidaritat aie vorgeschlagene gebundene Planwirt
schaft bietet, wahrend doch gerade cin groBes MaB 
von Solidaritat dazu gehort, daB einzelne aus den 
Kreisen der Fachgruppen gewalilte Yertrcter iiber 
Fragen des AuBenhandelsgeschaftes zu Rate sitzen
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sollen, die unter Umstanden ein groBes Geschafts- 
gehcimnis des betreffenden Exporteurs darstellen.

Die heutigen Zentralsteilen fiir die Ausfuhr- 
bewilligung sind sclmell arbeitende Apparate, die 
beibehalten und nicht durch komplizierte und die 
Aus fu lir erschwerendc AuBcnhandelsstellen ersetzt 
werden sollten. Ein Ausfuhrbewilligungsverfahren 
wird so lange am Platze sein, ais der gewaltige 
Unterschied zwischen Inlands- und Auslandspreisen 
besteht. Dieser Unterschied drangt schlieBlich nach 
einem Ausgleich, wobei man sich die Frage vorłcgen 
muB, ob eigcntlich die Inlands- oder Auslandspreise 
ein kiinstliches Gebilde darstellen. Die Auslands
preise entsprechen unter Bcriicksichtigung dergegen- 
wiirtigen Markvaluta durchaus den Weltmarktpreisen, 
und wenn wir diesen Weltmarktpreis nicht herunter- 
bringen wollen — wir haben ein schwerwicgendes 
Interesse daran, ihn aufrecht zu erhalten — so 
wird dafiir Sorge zu tragen sein, daB der Inlands- 
preis dcm Weltmarktpreise folgt, was unter Wahrung 
der Interessen unserer inlandischen, fiir die Ausfuhr 
arbeitenden Verbraucher geschehen kann. Dann 
werden endlich auch die katastrophalen Yerluste bei 
vielen unserer Werke aufhorcn. DaB beispielsweise 
bei Stabeisen ein Inlandspreis von 600 JC  neben 
einem Auslandspreise von 1200 JC  die t nicht be- 
stelien bleiben kann, geht auch daraus horvor, daB 
Inlandsmaterial iiber das besetzte Gebiet mit groBem 
Gewinn ins Ausland verschoben wird. ohne daB 
hiergegen von unseren Ausfuhrstellen und wohl auch 
kaum von der zu griindenden AuBcnhandelsstelle 
etwas unternommen werden kann. ,

Eine weitere Aufgabe soli nach den „Richtlinien 
fiir ein Geśetz iiber die aeutsche Gemeinwirtschaft11 
sein:

„Moglichste Preissenkung durch Verbcsserung der 
Arbeitsmothoden, insbosondere duroli Normaliaierung und ' 
Typiaicrung."

Der gesunde Gcdanke, welcher hierin liegt, ist 
fiir die Eisenindustrie nichts l\Tcucs. Seit 1904 er- 
scheint fast in siimtlichen Satzungen der groBen 
Eisenverbunde ais - Nebenzweck die Bestimmung, 
daB die Vcreinfaehung der-Herstellung nach Moglich- 
keit angestrebt werden soli. Der tatsnchliche Erfolg 
ist jedoch ziemlich gering gewesen, und das ist kem 
Wunder, denn der wirtschaftliche Zusammenhang 
der Werke ist nicht innig genug, um einen Betrieb 
zu veranlassen, sich in seinem Walzplan Beschriin- 
kungen zugunsten eines anderen Werkes aufzuerlegen. 
Jeder Unternehmer hat das Bestreben, sein Werk 
durch ein moglichst vollstandiges Walzprogramm auf 
dor Hohe zu halten, und es ist nicht abzuschcn, wie 
durch die gebundene Planwirtschaft hierin ein Wandel 
eintreten soli, der durch die bisherigen Verbande 
nicht zu erreichen war.

Ferner gilt ais Aufgabe-:
„Absatzregelung unter Ausschaltung unniitzor Zwi- 

schengliederł*.

Die Privatwirtschaft im Eisengewerbe hat sich 
selbsttatig so gesetzmiiBig entwickelt. daB es un-

niitze Zwischenglieder im Eisengesehaft iiberhaupt 
nicht gab. Solche sind erst in allerletzter Zeit auf- 
getauclit; sie sindgerade ein Ergebnis dergebundenen 
Wirtschaft. Was im freien Verkehr unniitz war, 
Hel wie Schlacke ab. Erst neuerdings. haben sich 
meist unbekannte, eigens hierfiir begriindete Hiind- 
lerfirmen damit befaBt, Schleichliandels-Angebote 
lierauszugeben zu Preisen, die wreit iiber die im Stelil- 
bund unter Mitwirkung des Beichswirtschafts- 
Ministerituns festgesetzten Preise hinausgehen. Diese 
Preise sind hiiufig doppelt so hoch, ais die maBgeben- 
den Werksfestsetzungen, und man muB anerkennen, 
daB diese Schleichhiindler sich damit den Weltmarkt
preisen besser anzupassen yerstelien, ais es die Unter- 
verbande des Stahlbundes, wie Stahlwerks-Verband, 
Stabeisen-, Blecli-, Roluenyerbande usw. unter dem 
EinfluB des Reichswirtschafts-Ministeriums bisher 
vermochten.

Die fachlich gegliederten Selbstverwaltungskorper 
sollen auch noch alle moglichen anderen Aufgaben 
zugewiesen erhalten, z. B. den Ausgleich sozialcr 
Gegensiltze im Arbeitsvorgang durch Feststellung 
von Tarifvertriigen, die Yerhinderung yon Arbeits- 
losigkeit (1), Forderung der fachwissenscliaftlichen 
Forschungen des Fachunterrichts, alles sehr niitzliche 
Dinge, die aber unmoglich yon ein und denselben 
Leuten praktisch gelost werden konnen, die in den 
Verbanden beispielsweise iiber Fragen der Verkaufs- 
maBnalmien und Preispolitik zu beraten haben. Fiir 
solche mehr in das Gebiet der Betriebsfiihrung ein- 
greifende Fragen werden wieder andere Kriifte 
zu wirken haben, und es ist deshalb bisher schon 
immer so gewesen, daB solche Fragen in den hierfiir 
ganz besonders geschafTenen wirtschaftlichen Ver- 
einigungen der Eiscnindustrie durchberaten und, 
wie man wird anerkennen miissen, in durchaus zu- 
friedenstcllender Weise gelost und bearbeitet werden.

Auf Driingen des Reichswirtschafts-JIinisteriums 
hat die Eiscnindustrie einen fachlichen Sclbstver- 
waltungskorper in groBer Eile bereits erriehtet, 
den D e u tsc h e n  S ta lilb u n d . E r hat bisher nicht 
alle vom Reichswirtschafts-Ministeriums den Selbst- 
verwaltungskorpem zugedachten Aufgaben in seinen 
Arbeitsplan aufgenonmien, indessen nehmen seine 
Satzungen auf diese Wiinsche Rucksicht. Diejenige 
Form, welche der Eisenindustrie selbst fiir einen 
Deutschen Stalilbund stets vorgeschwebt hat, hat 
dieser Bund aber nicht.

Der łangersęhnte Plan der Eisenindustrie ging 
dahin, einen Stalilbund zu schaffen, der einen Mantel- 
verband darstellen sollte fiir alle Unterverbande der 
Schwerindustrie, dergestalt, daB die Gesamt-Iloh- 
stahlleistung jedes Werkes in ihm kontingentiert sein 
sollte, und diese Rohstahlleistung sollte der Summę 
der Einschatzimgsziffern in den verschiedenen Unter- 
verbanden entsprechen. Nichts davon ist erreicht. 
Es gibt im Stahlbund selbst iiberhaupt keine Kon- 
tingentierung oder Einschatzung. Yon seinen Unter- 
verbi'nden besitzt wohl der Stahlwerks-Verband eine 
Einschatzung fiir Produkte A, dieser steht aber
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zufolge der politischen und territorialcn Yer$nderun- 
gen auf auBerordentlich schwachen FiiBen, wiihrend 
in den anderen .Unterverbiinden, den B-Verbiinden, 
nur lose Organisationcn zu erblicken sind; diese 
konnen wohl Richtpreise auf stellen, sind ab tr weder 
in Zeiten schlechten G.esehiiftsganges in der Lage, 
Prcisunterbietungen, noch auch in Zeiten, wie wir 
sie gegenwiirtig erleben, wo die Nachfrage weit iiber 
das Angebot hinausgeht, Preisiiberschreitungen zu 
yerhindern. Solchc lose Preiskonventionen besitzen 
gar nicht die Macht, fiir eine strenge Durchfiihrung 
der von Selbstvtr\valtungski>rpern im Sinnc des 
Reichwirtschafts-Miniśteriums festgesetzten Preise 
Sorge zu tragen.

Hierbei soli unerortert bleiben, ob es in einer 
Zeit wie der jetzigen, wo die IIerstellun';skosten der 
verschiedenen Werke und Bezirke so auBerordentlich 
voneinander abweichcn, Oberhaupt angebracht ist, 
die aufgchobencn behoralichen Hijchstpreise dureh 
Hochstpreise der Selbstver\valtungsk6rper zu er- 
setzen, namentlich wenn diese Preise auf die No- 
tierungen des Weltmarktes und die Entwertung 
unserer Mark nicht die erforderliche Riicksieht nch- 
men, so daB der weitaus grćiBte Teil der Werke bei 
diesen Preisen in Vcrbindung m it der dureh dic heu- 
tigeri Arbeitsyerhiiltnisse. herbeigefiihrten Betriebs- 
lage sein Bestehen aufs iiuBerste gefiihrdet sieht.

Bas Vorhandensein festgefiigter Yerbiindc mit 
Einschatzungsziffern und einheitlicheri Yerkaufs- 
stcllen wiłrc die mindeste Yoraussetzung fiir die vor- 
geschlagene oder eine andere Planwirtschaft in der 
Eisenindustrie. Wie sieht es aber m it der Bildung 
solcher Yerbiinde aus?

Wir stehen hier einer Aufgabe gegeniiber, die in 
der heutigen Zeit als kaum liisbar ersclieinen muB. 
Die Bemiihungen, solche Yerbiinde zustande zu 
bringen, gehen zuriick auf das Jahr 1904 und haben 
seit jener Zeit fast niemals geruht. Immer und immer 
wieder wurde Yersucht, zu einer Syndizicrung der 
hąuptsachlichsten Erzeugnisse zu gelangen, aber 
ohne Erfolg. Die Verhandlungen scheiterten stets 
an der Beteiligungsąuoto. Zuletzt hatte ein groBer 
Teil der westlichen Werke fiir die Regelung dieser 
Frage die Formel aufgestellt, daB jedes Werk 

aus seiner Rohstahlerzeugung zuziiglich des Roh- 
stahlbezuges in der Zeit vom 1. Janunr 1912 bis 
31. Juli 1914 die besten zwolf hintereinander fol
genden Monate ais Grundlage fiir eine Beteiligung 
an einem Rohstahlverband selbst wahlen soli te. 

H atte man erst diese Rohstahleinschiitzuiig, so war 
die allgemeine Ansicht, dann wiirde es leicht sein, 
die angestrebten Einzelverbande zustande zu bringen.

Es war nicht mogiieh, samtliclie Werke auf dieser 
Grundlage unter einen Hut zu bringen.

Alle diese Schwierigkeiten sind dureh die politische 
Entwicklung der letzten Zeit natiirlich noch ver- 
groBert worden. Der deutschen Eisenerzeugung sind 
dio bisherigen Grundlagen im wesentlichen entzogen. 
Die lothringische Minette steht uns nicht mehr in 
der bisherigen Weise zur Yerfiigung; wichtige

lothringische und luxemburgische Werke, die zu 
rechtsrheinischen Gesellschaften gehorten, und die 
iln'e rechtsrheinischen Schwesteranlagen mit Roh- 
und Halbstoffen versorgten, sind von Deutschland 
abgetrennt. Die Erzeugungs- und Absatzverhiilt- 
nisse haben sich verschoben, kurz, es ist eine an- 
nehmbare Grundlage fiir die Anteilsberechnung 
heute weniger vorhanden ais je. Man konnte an 
Zwangssyndikate denlcen, aber diese wiirden einer 
natiirlichen Entwicklung, die auf der veranderten 
Grundlage erst entstehen soli, in unliebsamer und 
kaum annehmbarer Weise vorgreifen.

In einem Punkte hat das Reichswirtschafts- 
Ministeriiun recht, wenn es bchauptet, daB die deut- 
sche Privahvirtschaft sich nicht bewahrt habe. Es- 
liegt eiir uńgesunder Zug darin, daB es heute nicht. 
muglich ist, die Gesamterzeugung in  w ir ts c h a f t -  
l ic lie r  W eise auf dasjenige MuB zuritckzufuhren,. 
welches den i u i s  zur Verfiigung stehenden Erzeu- 
gungsmoglichkeiten entspricht. Wie dies gemeint: 
ist, wird am besten zu verstehen sein bei einem. 
Blick auf amerikanische YerhiiUnisse. Wenn es in 
Amerika an Kohle, an Leuten, an Erzęn oder an Auf- 
tiiigcn fehlt, so wird dureh einen Federstrich die Ein- 
stellung dieser und jener Betriebe vcifiigt, wiihrend 
die anderen ihren Betrieb in zweckmiiBiger Weise 
aufrecht zu erhalten Y e r m o g e n .  Bei uns dagegen 
wird in solchen Fiillen, da der einzelne leinen Betrieb- 
unter allen Umstiinden bis zuletzt aufrecht erliąlten 
und die Einstellung seinem Nachbar iiberlassen 
mochte, in allen Wcrken auf unwirtschaftliche 
Weise weitergearbeitet. Es wird iiberall, wie. man 
im Yolksmunde sagt, „geleiert“ . Darin liegt aller- 
d;ngs ein schwerer Kachteil unserer deutschen Pri- 
vatwirtschaft, aber dieser wird dureh die gebundene 
Planwirtschaft des Reichswirtschafts-Ministeriums

■ ebenfalls nicht beseitigt, weil in aieser das Zu- 
sammeugehorigkeitsgefiihl nicht so weit getrieben 
werden kann, daB selbstandige Betriebe zugunsten 
anderer zu arbeiten aufhóren.

Hier ist eine der wichtigstcn Fragen, yon dereń. 
Liisimg der Fortbestand unseres Wirtschaftslebens 
wesentlich abhiingen wird, und diese Losung erscheint 
nur dureh eine weitgehende V e r tru s tu n g  dei deut- 
schcu Eisenindnstrie mogiieh.

Zu dem Trustgedanken hat Unterstaats&ekretar 
yon Mollendorf sich in seinem Vortrag wie folgt ge- 
iluBert:

„Tśiglich kommen StoCe von Eingabcn, welche einen. 
planmiiBigcu Schutz der deutschen Produktion fordem. 
Wissen die Deutschen nicht, daB die Ausliinder geradeziL 
Trust- und Pool-Bildung verlangcn, ura dureh Konsortien 
m it den deutschen Wirtschaften vcrhandeln zu konnen ? 
Wer zweifclt noch, daB unsere W irtschaft nach dem 
Friedcnsvertrag ais eine Einheifc kontrolliert werden wird, 
daB, wenn nicht deutsche Kontrolle besteht, dann fremde 
Kontrolle sich einsteilt ?“

Was die Ausliinder verlangen, muBte meines 
Erachtens bei der vom rein volkischen Standpunlct 
aus zu beurteilenden Frage, wie wir unsere Wirt
schaft wieder aufbauen, nieht entscheidend sein-
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Wir haben den Schmachfrieden abgeschlossen und 
miissen ihn zu erfiillen suchen, soweit die Erfiillung 
moglich ist. Keinesfalls konnen wir uns aber durch 
ihn abhalten lassen, diejenigen MaBnahrnen wirt- 
schaftlicher Natur zu treffen, welclie einen Wieder- 
aufbau gewahrleisten, und nach denen unser heu- 
tiges Wirtschaftsleben dringend verlangt. Wollten 
wir lediglich mit Eiicksicht darauf, daB die Auslśinder 
die Trustbildimg gern siihen, davon Abstand neh- 
men, sie ins Lcben zu rufeu, so wiirdcn wir damit, 
ciiiem Mannę gleichen, der sein Einkommcn "niclit 
erhohen will, weil er zuviel Stcuern bezahlen iniiBte.

Kur im Wege der Vertrustung kann es uns ge- 
lingen, dasjęnige MaB von Solidaritiit in der Wirt- 
schaft zu erreichen, das in unsercr heutigen Lage fiir 
den Wiederaufbau notwendig ist. Eine Innig zu- 
sammenhiingcnde Gcincinschaft, wio sie ein Trust 
ist, wiirde in Erfolg versprechender Weise in der Lage 
sein, den vom Reichswirtschafts-Ministerium ge- 
ffirderten Grundsatz einer ersprieBlichen Arbeits- 
teilung zur.Durchfiihrung zu bringen, Arbeitsweisen 
zu verbessern und durch' Normalisierung und Typi- 
sierung Preissenkungen moglich zu machen. Yon 
besondercm Werte wiire aber gerade in unserer 
heutigen Betriebs- und Versorgungslage die Beweg- 
lichkeit der Trusts m der Anpassung der Gesamt- 
erzeugung an die bestehenden Arbeitsmoglichkeiten 
und die Yerbilligung der Gutererzeugung durch Zu- 
sammenfassung der Betriebe.

Die Erkenntnis, daB Massenerzeugnisse, wie es die 
meisten der in Frage kommenden Fertigfabrikate der 
Schwerindustrie sind, nur in groBen umfassenden 
Betrieben, welche die Erzeugung von der Kohle. 
und von den Erzen aufwiirts in yertikalem Aufbau 
einschlieBen, gcwinnbringend hergestellt werden kon
nen, hat in den Kreisen der Eisenindustric langst 
FuB gefaBt. Daraus ist das Entstehen der groBen 
Unternohmungen wie der Phoeniś A.G., Gelsen
kirchen, Mannesmann und anderer zu erklaren.

Die unwirtschaftliche Arbeitsweise wird ander- 
seits gekennzeichnet durch die Bętriebsverhaltnisse, 
wie sie auf manchen Gebieten, beispielsweise noch 
in Oberschlesien, bestchen, wo die Herstellungskosten 
bekanntlich teurer sind ais im Westen. Lctzteres 
erklart sich nicht bloB aus hoheren Erzpreisen und 
schlechtem Koks, sondern zu einem wesentlichen 
Teil aus der Tatsache, daB ein Massenerzeugnis, 
wie z. B. Stabeisen, in Oberschlesien auf zehn Werken 
hergestellt wird, welche zusammengenommen noch 
nicht so viel Stabeisen erzeugen, wie ein einziges 
groBes Werk in Rlicinland-Westfalen. Es wird ohne 
weiteres einleuchten, daB ein neuzeitliches, leistungs- 
fahiges Walzwerk, welches die Erzeugung der zehn 
U erkę zusaminenfaBt, mit niedrigercn Selbstkosten 
arbeiten muB, ais die verschiedcnen mehr oder weniger 
kleinen Betriebe. In anderen Bezirken liegen auf 
manchen Gebieten zweifellos iihnliche Yerhalt- 
nisse vor.

Auch die Regelung der Rohstoffbeschaffung und 
die V erteilung an die angeschlossenen Wirtschafts-

verbande soli den fachliehen Selbstverwaltungs- 
korpern nach dem Piane des Roichswirtschafts- 
Ministeriums .zustehen. Gerade diese Rohstoff
beschaffung ist es, die uns den Vertrustungsgedąnken 
i n erster Reihe aufdriingt. Wir werden gezwungen 
sein, mit unserer Kohle hauszuhalten und uns bei- 
spielswęise bei Beschalfung auslynd'schci Erze wegen 
unserer Wahrung in Zukunft Beschrankungen auf- 
zuerlegen. Die Verteilung der solcher A lt zui Ver- 
fiigung stehendcn geriiujen Erzniengen auf die Werke 
wird, solange aie Werke nicht ein zusanimenhangcn- 
des Wirtschaftsgebildc sind, unzweifelhaft zu den 
groBten Schwierigkeiten und zu Betriebsausfiillen 
fiihren, die einer gcwinnbringenaen Arbeitsweise ent- 
gegenstehen.

Aehnlich liegen die YerhuUnisse auch bczuglicfi. 
der Versorgung der reinen Walzwerke mit Halbzeug 
fiir ihre Yerfeinerungszwecke. Das tlalbzeug, welches 
sie bisher vom Stahlwerks-Verbande kauften, stanimt 
in der Ilauptsache aus den lothringischen und luxem- 
burgischen Werken, iiber dereń Erzeugung wir 
kiinftighin nicht mehr zu verfiigen haben. Bei den 
rheinisch westfalischen Werken liegt das naturliche 
Bestreben vor, ilir Halbzeug nioglichst selbst zu 
A- und B-Erzeugnissen zu verarbeiten. Andere Eisen- 
gebiete kommen fiir die Halbzeugliefcrung so gut 
wic nicht in Frago. Die reinen Walzwerke werden aber 
bei ihren Beziigen im wesentlichen auf das Ausland 
angewiesen sein. Ein Trust wiirde auch hier eine 
leichtere Losung gestatten, indem man die reinen 
Walzwerke in die Vertrustung einbezieht und sie auf 
diese Weise teilnelnnen laBt an den Ergebnissen der 
Gemeinschaft. Ob und wann die reinen Walzwerke 
betrieben werden, bliebe eine Frage der ZweckmśiBig- 
keit und des Vorliandenseins ausreichender Halb- 
zeugmengen.

Eine Trustgesellschaft miiBte vor neu entstehen- 
dein WTettbewerb, una nach dieser Richtung hin wiirde 
der Privatwirtschaft allerdings ein Ziel gesetzt sein, 
miiglichst geschiitzt werdtn. Fiir die nachsten Jahre 
wird es bei uns eben mehr darauf ankommen, die vor- 
handene Industrie intensiv zu betreiben, ais daB 
wir ihrer ęxtensiven Entfaltung Spielraum gewahren. 
Wir miissen bestrebt sein, aus den bestehenden An- 
lagen den groBtmogliehen wirtschaftlichen Nutzen 
herauszuschlagen. Das wird aber nur dann geschehen 
konnen, wenn der Trust freibleibt von einengenden 
und bevormundenden Fesseln. Die inneren Yerhalt- 
nisse der Industrie sind nur den Leitern der Unter- 
nelimungen selbst geliiufig, und ihnen wird man auch 
in einem Trust groBtmogliche Selbstandigkeit zu 
gewahrleisten haben; sie miissen Selbstrerwaltung 
in weitgehendstem MaBe erhalten. Diejenige segens- 
reiche Arbeitsteilung, die in betriebstechnischer Hin- 
sicht geschaffen werden soli, wurde auch in Fragen 
der Yerwaltung und der kaufmiinnischen Geschiifts- 
fiilirung eintreten.

An Stelle der vielen Yerbandssitzungen, bei 
welchen mehr oder weniger ein innerer Kampf ge- 
fuhrt wird, wurden die Leiter an der Spitze ihres
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Beamtenkorpers mehr ilirer eigęntlichen Aufgabe 
nachgehen konnen, billig lierzustellen und gut zu 
verkaufen, Aus „Reibungsarbeit11 wurde „Arbeits- 
leistung11 entstehen, um mit Walther Rathenau zu 
reden.

Zu erwagcn ware, inwieweit man Handler- und 
Abnehmerkreise in den Trust einbezieht. Eine wirk- 
lieli nutzbringende Zusammengehorigkeit wurde erst 
dann zwischen iknen und den Erzeugern yorhanden 
sein, wenn sie mit ihnen gcmeinsam einem einheit- 
lichen, in eine Tasche arbeitenden Wlrtschaftsgebilde 
angehoreu. Daher ware es dasGegebene, GroBhandels- 
uuternehmungen und Weiteryerarbeiter, wic Eisen- 
baknwagenfabriken, Lokomotiy-, Maschincn-, Schrau- 
benfabriken usw. hineinzunehmcn. Damit erst wurde 
die solidarische Wirtschaft geschaffen sein, dann erst 
wurden alle die in Frage kommenden Kreise an einem 
Strange ziehen und diejenigen Ziele gemeinsam ver- 
folgen konnen, welche dem Reichswirtschafts- 
Ministerium in ganz richtiger Erkenntnis yor- 
schweben.

Eine der schwierigsten Aufgaben, wenn nicht 
die schwierigste, ist bisher noch unerórtert geblieben: 
das ist die Arbeiterfrage. Ein Trust, der nicht gleich- 
zeitig die die Massen bewegende soziale Frage losen 
wiirde, ist natilrlich nicht zu denken. Hiiten wir 
uns aber, eine Sozialisierung der Eisenindustrie in 
derjenigen weitgehenden Weise yorzunehmen, wie 
manche Yolkskreisc sie sich denken, wonach die Her- 
stellungsmittel auf den Staat iłbergehen sollen. 
Keine Industrie der Welt eignet sich so wenig fiir die 
Yollsozialisierung, wie die Eisenindustrie, fiir die 
sie den Tod bedeuten wiirde. Ein Huttenwerk kann 
noch so yollendest ausgebaut sein, es ist niemals 
fertig. Die Technik duldet keinen StiÓstahd. Dic 
volle Bewegungsfreiheit, unabhangig von jedem 
staatlichen Zwang, muB den Werksleitern gewa.hr- 
leistet sein, sonst werden die Betriebe sehr bald in 
Entkraftung yerfallen. Abschreckende Beispiele 
dafur bildcn die wenigen bestehenden „Koniglichen 
Hiittenarater“ , die in den letzten Jahren ein Schein- 
dasein fiilirten, wahrend rings um sie herum die 
Privatindnstrie sich mehr und mehr entwickelte.

Der soziale Gedanke wird aber insoweit zu seinem 
Rechte kommen miissen, ais die Arbeitnehmer durch 
geeignete Yertreter in der Yerwaltung der Trusts 
einen mitbestimmenden und die Arbeiterfragen be- 
ińihrcnden EinfluB erhalten. Es wird dies um so

notwendiger sein, ais m it dem Trustgedanken dio 
Arbeiterfrage in ganz neue Balmen gelenkt wird. 
Man denke nur an die Einstellung ganzer Betriebe 
und die Sorgen, welche den Trustleitem in bezug auf 
anderweitige Yerwendung dieser Arbeiter erwachsen 
wurden. Das darf uns aber nicht abschrccken, 
denn die auf diesem Gebiete vorlicgenden Schwierig- 
keiten sind nicht grofier, ais wenn die jetzige Wiit- 
schaftsfonn, d. h. eine unergiebige und unwirtschaft- 
liche Arbeitsweise, aufrecht erhalten bleibt.

Auch wird der Sozialisicrungsgedanke nach der 
Richtung hin Annahme finden konnen, daB dem 
Staate eine Beteiligung an den Ertragnissen der Trust- 
gesellschaften, die am besten auch ortlich zu bilden 
wiiren, zullieBt. Man konnte erwiigen, daB diese eine 
Sonderklassenaktie unentgeltlich an den Sfaat geben 
etwa in Holie eines Fiinftels des Stammaktienkapitals. 
Dieses wird gebildet durch Umtausch von Aktien 
der Einzelunternehmungen in Aktien der Trust- 
gesellschaften in angemessenem Verhaltnis. Dic 
Śtammaktionare ais diejenigen, welche das geldliche 
Risiko einzig und allein tragen, muBten bei der Ge- 
winnausschiittung dafiir auch ein Vorrecht, etwa in 
Form einer Risikopramie in Holie von sagen wir 
etwa 2 %  Dividende, vorweg erhalten. Der Rest des 
Reingewinns wiire auf alle Aktien in gleichcm Ver- 
hiiltnis zu verteilen.

Zum Schlusse sei zusammenfassend darauf hin- 
gewiesen, daB die Durchfiihrung der gebundenen 
Planwirtschaft, d. h. der ihr innewohnenden guten 
Absichten mit Aussicht auf Erfolg nur moglich er- 
scheint in Verbindiuig mit dem Gedanken einer Yer- 
trustung der Eisen- und Stahlindustrie. Der Schliissel 
zur solidarischen Wirtschaft liegt in dem solidarischen 
Geldbcutel. Wenn der Vertrustungsgedanlce schon 
yor dem Kriege, wic es hie und da der Fali war, aus 
rein wirtschaftlichen Gesichtspunliten fiir wiinschens- 
wert galt, so hat er heuto, wo politische Lebensfragen 
und kaiun noch auszuschaltende soziale Riicksichten 
hinzugetreten sind, wesentlich erhuhte Bedeutiing 
gewonnen. Nicht zu unterschiitzen ist auch, daB wir 
bestrebt sein miissen, uns im Auslande wieder Kredit 
zu yerschaffen. Kredit ist Glaube, und es wird darauf 
anlcommen, den Glauben an die innere K raft der 
deutschen Wirtschaft neu zu beleben. Wir miissen 
zeigen, daB wir uns wieder ruhren und die Hoffnung 
nicht aufgeben, wieder hoch zu kommen.

Umschau.
Geliige und Festigkeit von uberhitztem Nieteisen.

S. H. G ra f berichteto letzthin1) iiber meehanische 
und metallographiscbe Untcrsuchungen, dio er an fehlor- 
haften Nieten anstellte. Boi der Fertigung einer Eisen- 
konstruktion zu Portland, Oro., waren bei Torzunehmen- 
den, ungefahr 125 mm dicken Nietungen an einer Unzahl 
Ton Kieten nach dera Erkalton die Kopfe abgesprungen. 
Die hierdurch veranlaCto mikroskopisehe Untersuchung 
ergab, daB der Schaft der Nieten ein iiberhitztes, der 
Kopf bingegen mehr ein normales Gefugeaussehcn uufmes.

1) Engineering Nows-Becord 1919, 6. Febr,, S. 280/2.

Bekanntlich ruft Ucberhitzung eine Gofiigcvergrdberung 
bervor und verschleehtert dic Materialeigenschaftcn.

Um festzustellcn; ob dic rorliegend in Betracht komg 
menden Nieten infolge der Ueberhitzung versagten, fiihrte 
Graf oinige Laboratoriumsversuche aus, bei welchen er 
dio zuweilen in der Praxis herrschenden Bedingungen 
nachahmte und daGn das Klcingefiige und die physikali- 
schen Eigenschaften der bohandelten Niete untersuchte. 
F iir die Versuche wurden zwei 12,5-mm-Rundstabe m it
0,11 bzw. 0,23 %  C gewiihlt; wahrend der erstere Gchalt 
ungefahr der gleiche ist wie bei den forliegend fehlorhaftcn 
Nieten, is t der letztere von 0,23 %  sozusagen dor hochste 
Gehalt, der bei N ietm aterial noch gerade verwendet
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-werden sollte. Stiioko beider Probcstiibe wurden naeh- 
folgcnden Behandlungen unterworfen:

Belitindlung a: Die Stiicko wurden 10 min lang auf 
1150° gehalton und an der Luft abgekuhit,

Behandiung b: Die Stiicke wurden in der Sehmiede 
bis ziim beginnenden Funkenspriihen (ungefiihr 1400°) 
erhitzt und 2 'łiiin lang bpi dieser Temperatur belassen.

Behandiung c: Die zunachst der Behandiung b
unterworfenen Stiicke wurden zur Regenericrung 15 min 
lang auf 40 0 oberlialb der oberen Grcnzo dor kritischen 
Temperatur (ungefiihr 930 °) erhitzt und an dor Luft 
abgckiihlt.

Behandiung d: .50 mm 
lango und dor Behandiung b 
untorwdrfone Probestiickc 
wurden zur lla lfte  uiilgcbo- 
gen und zu einem Quadrat- 
stab von li X 6 mm ausge- 
schmicdet

Die angestelltcn Klein- 
, gefugeuntersuchungen erga- 
ben bei den yerschieden be- 
handclten Proben sehr ver- 
schiedenc KorngroBen; eine 
Ziisąmmonstellung dieser, 
und zwar ausgedruekt durch 
•die Anzahl Korner je tjmm.isl 
in Zahlcntafcl 1 gegeben.
Diese Zahlen zeigen, daB das 
Materiał ganz orhebliche Yer- 
iindorungen erfahren hat.
Das 10 min lango Ęrwarmen; 
boi Behandiung a  auf 1150“ 
hat bei beiden Eisensorten 
dio KomgroBo ganz wesent- 
lich gesteigert, und sogar das 
kurze Erhitzen auf ungefiihr 
1400 0 (Behandiung b) liat 
die KorńgrijBo bedeutend 

/erhoht: und auBerdem den 
Charakter des' Gefiiges sei bat 
geandert; letzte.rcs zeigt das 
kennzeiehnende Aussehen 
eines iiberhitzten Materiales.
Dic Bohandlung o hat eine auffallende Kornverfoinc- 
rung heryorgerufen; „bei dem hoher gokohlten FIuB- 
eisen ist das Kom sogar feiner ais im urspriinglichcn 
Zustand. Die Schmiedebehandlung d ondlich hat oino 
s;h r wcsentlichs Kornverfcinerung besonders boi dcm 
kohlenstoffreichercn Materia! zuwegc gebracht. Aus den 
Zahlen der Behandlungen b und d erliellt, warom das 
Gefiigo im KopfeinerNictenorm alerwcisefeinist, wiihrend 
das Gefit^e im Schaft besonders einer langcn Nieto iiuBerst 
grob sein kann. Der K opf oiner Jyiete crfahrt namlich 
die Behandiung d, e r wird durchgeschniiedet und vcr- 
feinert; der Schaft hingegen kiihlt nur, wie die Stiicko 
bei Behandiung b, Ton sehr hoher Temperatur ab. Eiilo 
thermische Kornverfoinerung, wio sie durch Behandiung o 
einsetzt, ist natiirlich bei Nioten nicht moglich, ist aber 
bei Schmicdestiicken ublich und wird stets bei hoch- 
wertigom StahlguB angewandt.

Dio Ergebnisse der an den behandeltcn Stiicken an- 
gestclltcn mechanischen Untcrsucliungen sind in den 
Zahlentafeln 2 und 3 wiedergegeben. Diese Wechscl- 
spannungs- und Zugyersuchc wurden ausgcfiihrt an Proben 
eines Nieteisens von 9,5 mm Durchmosscr und einem 
Kohlenstoffgehalt, der zwischen dem der beiden vorhcr 
untorsuchtcn FluBoisensorten liegt. Dio Wcehselspannungs- 
versuche in Zalilentafel 2 zeigen, daB die der Behandiung b 
unterworfenen Proben sehr sprode und unzuverliissig sind. 
Die Zugcrgebnisse in Zahlcntafcl 3 lasscn orkonnen, daB 
bei iiberhitzten Proben dic Streckgrenze fast genau so 
kocli wio dic Bruchfestigkeit liegt, daB Dehnung und 
Querschnittsvor.Tiind3rung hingegen sehr gering sind. Dic 
Warmebehandlung (Behandiung o) yerbessurt das Materiał

x x r x

Zalilentafel 1. Y e ra n d o ru n g  d o r  K o rn g ro B c  v o n  
F lu f ie iso n  d u rc l i  y e rs c h ie d o n o  W iirm o- u n d  

S c h m ie d o b o h a n d lu n g e n .

Koblonstoff- 
gehatt dea 
FUiOeisena 

%

NT0!mal-
zustaml

Bchaml- 
lung a

Behand- 
lnng l)

Bohand- 
lung 0

lsohand- 
luug d

0,1:1
0,23

15 500  
7 100

4100
3200

080
108

10 900  
17 500

0 800  
12 400

Zahlontałel 2. E in flu B  dos E rw iirm c n s  u n d  S c ln n ie d e iis  a u f  dio 
p h y s ik a l i s c h o n  E ig e n s c h a f te n  vo n  E lu B e is e n  (W c c h s c ls p a n n u n g k -

Tcrsuplic) ,

Zusland
Anzahl dor WechselspnonuiigeD

I, Yerńuch 2. Voraucli Slltlelwert

Norinalcr S t a b ..................................................... 350 379 364
U eberhitztor S tab (Behandiung b). . . . . 183 01 122
Uoborhitzter und w arnlebsliandcltcr S tab (Be

handiung c ) .....................................................
U eberhitztor und dureligesclimiodotor S tab

2S3 310 300

(Behandiung d). . . . . . .  . . . . . 244 255 249

Zahlcntafcl 3. E in flu B  dos E rw a rm e n s  u n d  S c li in ic d c n s  a u f  d ic  
p h y s ik a l i s ó h e n  E ig e n s c h a f te n  v o n  F lu B o iso n  (Z u g v o rsu o h o ).

Zustand

ZiTreiUcrgeliiil̂ se

Uruohau.sselienStreck-
grenzc

kg/qmnt

Brnoh-
frstig-
keit

kg/qmr»

Doh-
nong

%

Qtter-
gĆhnttU-
vermin-
darung

%

Norinalcr Slab . . . . . . .
U eberhitztor St.a.b (B ehand

iung b j ...................................
Ueberhitztor und warmobehan- 

dclter S tab (Behandiung e)

31,9 

49,5 

33,0

45,6

50,0

46,3

31.5 

4,0

17.5

72,2

10,8

55,8

sehr foinkornig 

grobkornig 

feinkornig

morklich und bringt cs fast wiedor auf soine urspriinglichP 
gute Qualitat zuriick. Dio sehr geringe Dehnung bo1 
den iiberhitzten Proben laBt orkliiren, warum Nietkopfe 
abspringen, wenn ein solchos Materiał yon hoher Tem
peratur auf Zimmortempcratur abkiihlt, zumal wenn man 
bedenkt, daB Nieten in der Praxis zuwoilcn viol liingor 
ais bei den obigen Łaboratoriumsvarsuelicn im Feuor 
liegen und die Dehnung dadurch fast bis zum Nullwcrte 
horaligedruckt wird.

Dio yorliegenden Untersuchungen zeigen die Gcfiihr- 
lichkcit des Ueberhitzens von Nioten (und allgcmein von 
EluBeisen), glcichyiel, ob .selbiges nun durch kurzes Er- 
liitzen bei schr hoher Temperatur oder durch langcs 
Verweilen bei sclbsfc gecignetor Temperatur horbcigcfuhrt 
wird. A. Slarle.lęr.

Ueber die spezifische Warme der Gase bel hóherer Tem
peratur.

Bei der Durohfuhrung wiirmotoohniseher Borcoh- 
nungen im Huttenbotriebo wird hiiufig dor AVahI der 
Wcrtc der benutzten physikalisóhen GioBon nicht die 
geniigende Beachtung gesehonkt, und diesos trifft insbe- 
sondorc fiir dio spezifische Wiirmo dor Gaso zu. DaB die 
spezifische Warnio keine unveranderlicho GroBo, sondern 
eino Funktion der Temperatur ist, wird nicht irnnior 
beriicksiohtigt; obenso stijBt man hin und wiedor auf 
Verwcohslungen zwischen wahrer spezifisohor Warme bei 
einer gewisson Temperatur und mitfclcrcr spezifisohor 
Wiirme 111 einem bostimmten Tcmporaturgcbict. Zum 
Teil liegt dieses darin bogrundet, daB manche hiitten- 
mannisohe Handbiioher unvollstandigo und altoro An-

93
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Zahlentafel 1. B e o b a o h te te  m i t t l e r e  s p e z i f is o h e  W a n n ę  b e i un  v e r i in d o r l io h e m  D ru o k
(P  =  1 a t ) .

Sauerstoff Luft Stickstoff
'' T [K \ .' • j ‘ ■■

Kohlensaure Wasserdampf

Tempe
ratur

9

«C

■
Mittlore 
spez. W. 
zw. 20 0 

u. 0o

C20, fl

Tempe
ratur

8

«C

Mittlere j  Tempe-
f? 6# -  : ra tu r zw. 2 0 0 ;

U. 6  “ 8

° 2 0 ,0 ”C

Mittlere 
apoz. W. 
zw. 20 0 

u. 0  0

c 20, 0

Tempe
ratur

0

»C

Mittlere 
spez. W. 
zw. 20 0 

u. 0  °
. °20 , 0

Tempe
ratur 

0 :

0 C

Mittlero 
spez. W. 
zw. 110 0 

u. 0  0
Cl 10,8

440 0,2240 440 0,2306 ! 200 0,2400 200 O,210S 270 0,4639
630 0,2300 630 0.2429 : 440 0,2419 440 0,2300 440 0,4713
— -- SOO 0.2430 630 0,2464 030 0,2423 620 0,4717
— --- _ — 800 0.2497 800 O,24S0 800 0,4777
_ _ —. — 844 0,2511 800 0.2501 820 0.4881
_ ' _ — — 1000 0,2585 S47 0,2491 834 0.4816

' . _ —. — 1181 0,2575 1000 0,2572 1000 0,4956
_ _ _ — 1347 . 0.2607 1013 0,2632 1183 0.5040
_ __ _ __ — 1179 0,2666 1200 0,5138

__ ,__ __ , ’ | __ — 1200 0,2642 1327 0,5209
_ _ _ __ . __ —. 1350 0 ,2695 1350 0,5278
— — . — --- j --- — 1364 0,2062 — —

Zahlentafel 2. M i t t le r e  u n d  w a h re  s p e z if is o h e  W a rn ie  bei. u n v e ra n c le r i io h e m  D ru o k
( p — 1 at).

Tempe
ratur

0

»C

Stiokstoff Kohlensaure Wasserdampf

Mittleie 
spez. W., 
zw. 0° 
u. 0 n

0.0,0

Wahre 
spez. W. 
bei 0  0

C w

Mittlero 
spez. W. 
zw. 0 0 
u. 0<>

° o , e

Wahre 
spez. W. 
bei 0  ó

CW

Forrnel I, Formel I I

Mittlere 
spez. W. 
zw. 100° 

u. B*

°100, 0

Wahre 
spez. W. 
bei 0  0

Cw

Mittlere 
spez. W. 
zw. 100 o 

u. 0  0
°1OO,0

Wahre 
spez. W. 
bei 0  o

°W

[0]>)
200
400
600
800

1000
1200
1400

[1600]1)

0.2350
0,2388
0,2426
0,2464
0,2502
0,2540
0,2578
0,2616
0,2654

0,235 
0,243 
0,250 
0.258 
0,265 

- 0.273 
0,281 
0,288 
0,296

0,2010
0,2151
0,2278
0.2390
0.2491
0,2572
0,2641
0,2696
0,2736

0,201
0.229
0,252
0,271
0,285
0,295
0,301
0,303
0,300

0,4669
0.4653
0.4672
0,4720
0,4817
0,4941
0,5101
0.5290
0,5527

0,469
0,465
0,473
0,491
0,519
0,558
0,608
0.668
0,739

0,4613
0,4642
0,4682
0,4740
0,4820
0,4935
0,5090
0,5323
0,5046

0,460
0,460-
0,475
0,491
0.515
0,554
0,614
0,707
0,849

gaben enthalten. Unsere Kcnntnis der spezifisóhen 
Wiirme der Gase beruhte bis vor einige- Zeit eiuer- 
seits auf kalorimetrisohen Messungen, die bis 200“ 
reiohen (Regnault), anderseits auf Explosionsversuohon, 
dio sioh auf Teinperaturen iiber 1300° beziehen (Mal- 
lard und Lo Chatolier, Bortholot und Vieille, Langen2)). 
Dio groBe Liioke zwischen don boiden Reihen wurde fiir 
einige Gase durch sorgfaltige kaloriuietrisohe Messungen 
ausgefiillt, die bereits vor mehreren Jahren in der Physi- 
kalisch-Technischon Reichsanstalt von L. H o lb o rn  and 
L. A u s tin 3) sowie L. H o lb o rn  u n d  F. H en n in g 4, 5) 
ausgefiihrt wurden. Ueber die Ergebnisse dieser Ar- 
beiten sei im. folgonden kurz beriehtet.

Die Messungen wurden naoh dem verbesserten Mi- 
Bohungsver.fahren voa Delaroohe und B irard  ausgefiihrt.

1) Extrapoliert.
2) 'STcnere Expłosionsversuche [wurden im Nernst- 

sohen Laboratorium von P ió r  (1909) und von B je rru m  
(1912) ausgefiihrt.

3) L. H o lb o rn  und L. A u s tin : WissensohaftUche 
Abhandlungen der Physikalisoh-Technischen Reichsanstalt 
1905, Bd. 4, H eft 2, S. 131/50.

*) L. H o lb o rn  u F. H o n n in g : Ann. d. Phys. 
1905,, Bd. 18, S. 730/56.

L. H o lb o rn  und F. H e n n in g : Ann. d. Phys. 
1907, Bd. 23, S,. 809/45.

Wegen der Einzelheiten der Vcrsuohsanordnung und des 
MeBvorfahrens sei auf dio Ursohrifton verwiesen. Die' 
Temperaturangaben sind auf das Stiokstoffthormomcter 
bezogen. Der Stiokstoff onthielt 0,5 bis 1,2 %  (Volumen) 
0», eine Vorunreinigung, von der fur den vorliegenden 
Zwcok abgoselion werden kann. Der benutzte Sauerstoff 
enthielt 9,5 % (Volumon) JT2. Dio W erte fiir reinen 
Sauerstoff sind nach der Misohungsregel m it Hilfo der 
fiir Stiokstoff gewonneneii Zahlen bereohnet.

Die Messungen wurden in zwei Versuohsreihen mit
etwas abgeiinderter Apparatur durohgofiihrt. Die ersto
Reihe orstreokte sioh auf die Erm ittlung der spezifisóhen
Warnie fiir Luft, Stiokstoff, Kohlensilure ■ und Wasser-
dampf bis 800 °. Fiir Sauerstoff wurde dio spezifisohe
Warmo bis 630 0 bostimmt. Die zwoite Reihe erweitcrto
das Tomperaturgebiot fiir Stiokstoff, Kohlensilure und
Wasserdampf bis 1400 Boido Roihen ergaben in dem
sioh iibordeokenden Gebiete gute Uebereinstimmung,
Dio ermittelton spezifisóhen Warmen gelten fiir den un-
Yeranderliohon Druek von 1 a t und sind mittlere spezi-
fische W armen fiir das angegebene Temperaturgebiet.
... . . .  kal. WE tSie smd in —-  oder  -------------------ausecdruokt.

g • u C kg ■ 11 C
Die bcobaohteten mittleren spezifisóhen Warmen 

sind in Zahlentafel 1 sowie teilweise graphisoh in Abb. 1 
wiedergegeben. Die Kurven, die die Abhangigkeit der 
mittleren spezifisóhen Wiirme von der Temperatur fiir N2, .
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C03 und Ha0  darstellen, konnen duroh folgendo For- 
moln ausgedriiolst w erden:

I. Z w ischen  20° bzw. H O 1’ ur.d 0°.
Stickstoff: 

c20, 0  =  0,2354 +  0,000 019 0
Kohlensiiure:

c 20, 0  =  0,2025 +  0,000 0738 0  — 0,000 000 018 0 2 
i, asscrdampf, Formel I :  

c 110, 0 =  0,46G8 — 0,000 0164 0 +  0,000 000 044 0 2 
Wasserdampf, Formel I I :

C110, 0  =  0,4544 +  0,000 925 . 100,000 7813 0
II. Z w isohon  0 °  bzw. 100° und 0°.

Stickstoff:
CO, 0 =  0,2350 +  0,000 019 0

Kohlensajiro:
C0, 0  =  0,2010 +  0,000 0742 0 — 0,000 000 018 0 2 

Wasserdampf, Formel I :
C100, 0  =  0,4669 — 0,000 0108 0  -f  0,000 000 044 0 2 

Wasserdampf, Formel I I :

C100, 0  =  0,4544 +  0,OOG 925 • 100,000 7oKi
Die Formeln fiir Wasserdampf geben beide dio Be- 

obachtungon gleioli gut wieder. Zahlentafel 2 gibt dio 
mittlero spezifisehe WiŁrmo fiir rundo Werte der Tom-

Abbiidunfir 1 . AbhSingigkeit der mlttleren spezlfischen 
"Wiirme zwischen 0 tl und 0 °  b/.w. 100° und 0   ̂ von 
Kohlensaure, Stickstoff uild 'Wasserdampf Ton der Tempe

ratur (Ifólborn und Hennlng).

peratur nebst don fiir die wahre spezifisohe Warme fol- 
genden Zahlen C\y,

Fin Vergloioh m it don Ergobnissen d=r Esplosions- 
vcisuc. e, dereń Grzbiet, so! on le i 1300" Leginnt. lehrt 
folgendes: Die von Holborn und Henning fiir Stiokstoff 
goiundeno Aenderung dor mittleren spezmschen Warnie 
mit der Temperatur stim m t befriedigend mit den Ergob
nissen der Explosionsvorsuohe uborein. Fiir Kohlensiiure 
und Wasserdampf ergeben dio Explosionsversuehe ver- 
schiedener Forscher keino ubereinstimmenden Ergobnisso. 
Die von Langen gefundenen Werte sind fur C02 um G %, 
fiir W asserdampt um 12%  groBer ais dio von Holborn. 
und llonning gefundenen Wcrto. .Mallard und Lo Cliatolier 
fanden noch hobero Werte. Die von Pier und von 
Bjerrum gefundenen Werto schlieBen sich gut an dio 
von Holborn und Honning ernuttelten an.

Zahlentafel 3. M itt lo ro  s p e z if is o h o  W a rm e  
zw iso h o n  0 0 bzw . 100 0 u n d  0 0 bo i u n v o r i in d e r -  

lio h e m  D ru a k  f i ir  1 M ol.

Tempe
ratur

0
"C

Stickstoff Kohloosaure Wasserdampf

c 0, 0 CO,0 °100, 0

.0
, - 

6 58 8,84 8,36
200 6,69 9,40 8,37
400 6, KO 10,02 8,43
600 6,90 10,52 8,53
800 7,01 10,96 8,69

1000 7,12 11,32 8,90
1200 • 7,22 11,62 9,19
1400 7,33 11,86 9,57
1G00

!•:; " ' .■ '
7,44 12,04 10,07

Die obigen Werte der spezifischen Warnio sind auf 
die Massoneinheit des Gascs bezogen. Fur huttennianni- 
seho Berechnungen ist os von Vorteil, sio auf das Gramm- 
Molekiil (Mol) zu beziehen, was in Zahlentafel 3 gesohehen 
ist. In diesem Fallo ist es durch Diyision dieser Zahlen 
duroh 22,41 (Molvolumon in 1) leicht, sie auf Volumon- 
einheiton, duroh Division duroh das Molekulargewioht, 
sio auf Masseneinheiten zu beziehen. Fr. Gocrcnn.

„Wassersucher“ zum Auffinden schadhafter Stellen an 
wassergekuhlten Hochofenarmaturen.

K. M ild en 1) und Dr. A. L ie b r ic h 3) besehroiben 
unter dieser Ueborschrift ein Hilfsmittel zum Aufsuchon 
von sehadhaft gewordenen Formon. Beido Wego fuhren 
zum Ziel, aber gewobnlicli erst, wenn es zu spat ist; 
ganz abgesohen dąvon, daB beide Yerfahren zeitraubend

Abbildnng I. Waasersucher zum Auffinden echudhufter 
Stellen an wassergeklihlten Hochofenarmaturen.

und von der Zuverliissigkeit der m it der Untersuchung 
beauftragten Person abhiingig sind.

Es, ist sicher wichtig, das Schadhaftwerdeu einer 
Form usw. sofort zu erkennen, bovor m an es am Ofengang -

!) St. u. E. 1919, 23. Jan ., S. 95/6.
-) St. u. E. 1919, 0. Febr., S. 158.
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m erkt. Dieses soli m it der nachstehend boschriebenen 
Einriehtung crreicht werden.

Das Kiiklwasser, von oinem Hoehbehalter her- 
kommend, wird dareh das R ohr a (Abb. 1) in die Wind- 
iform b geleitet, t r i t t  diircli das AbfluBrohr o in 
das Ausgleichrohr d  ein und lauft durch das Rolir in 
■dio Rinno f. Die normalc Hoho des Wassorstandes in 
■dom Ausgleichrohr d wird durch don H ahn g reguliert.

Solango an der Windform b sich nichts andert, 
wird der W asserstand in  dom Ausgloiehrohr stets auf-der- 
:selben Hoho bleiben, entsprechend dom Wasserstand 
im Hochbohaltor. T ritt eino Aondeiung an der W ind
form bzw. an dor Wa3sorzufiihrung ein, so andert sieli 
'der Wasserstand in dom Ausgleichrohr. Das Rohr h 
fiihrt nach oinem Kontaktmanometer, das durch Ver- 
andarung dos Wassorstandes einen K ontakt nach der 
eiriun odar andsrn Ssito herstellt. Dieses K ontaktm ano
m eter ist m it einer Tafel,- dio so vielo K lappen besitzt 
wie Hohlkorpor vorlianden sind, verbundon. Durch dio 
Herstallung des IContaktes fiillt dio ontsprechendo Klappo 
und sstzt eine Klingel in Tatigkeit.

Man braucht also jotzt nur, durch dio Klingel auf- 
morksam gomacht, nachzusehon, welcho Klappo gefallon 
ist, und man weiB sofort, welcho Form in Frage kommt.

D a nun dor Wassorstand im Hoehbehalter auch nicht 
immer gleieh ist, ist ein zwoites Manometer m it dem vor- 
erwiihnten Kontaktm anom eter verbunden. Das Rohr i 
fiihrt- zu diesom Manomoter. Dio Zeigor boidor Mano- 
moter stellen don K ontak t hor. Fiillt der Wassorspiegel 
im Hoehbehalter, so fiillt er auch im Ausgleichrohr und 
dio Zeigor dor Manometor bohalten gleichen Abstand. 
Aendort sich nun dar W asserstand im Ausgleichrohr d 
in ontTogengesetztem Sinne des Wassorstandes im Hoch- 
bohiilter, so andert sich auch dor Abstand dor Mano- 
metorzeiger, und diese stellon den K pntak t hor. Dieso 
Yeranderung t r i t t  abor nar dann ein, wenn z. B. bei ge- 
ordnoter Wasserzufiihrung eino schadliafto Stello an der 
Blasform entsteht und ein Teil des Wassers in" don Ofon 
goht, oder wenn die Wasserzufiihrung geringer wird, 
weichos durch Yerstopfon der Wassorzufiihrung oder 
Untorbreehung dersolben horbeigefiihrt wird.

Joli. Stwfel.

PriitstellB far Ersitzglieisr.

Aus dom Beriehto iibar dio T atigkeit der Priifstelle 
im  dritten Jahre ihres Bośtohens (1. Fobruar bis 31. De- 
zember 19181)) ist zu ersehen, daB das Arbaitsgebiot der 
Stelle zwar toilweise neu organisierfc wurde, an sich aber 
das glciche war wie im Jahre zuvor2). Die wissenschaft- 
licho Priifun? vo:i Ersatzgliedorn erstrockte sich auf

l ) Dar Baricht isfc orst- kiirzlioh boi dor Sehriftleitung 
eingegangen.

' *) Vgl. St. u. E. 1918, 21. Febr., S. 160/1.

13 Arme, 10 G ebrauchshiinde, '12 Boine und 8 Ansatz- 
stiicke; auBordem wurden 11 sonstige Bohelfsstiicko ge- 
priift. Dio sohon friihor im Bareiche des Gardekorps 
cingefuhrtc Beratung von Amputierten zur Emi>fohlung 
geeigneter Ersatzgliedor crfolgte in 1488 Fallen, Die 
Gehschule wurde in der alten Weiso wcitergefiilirt, hatte 
abor infolge der umfangroichen Entlassungen nur noch 
geringen Zuspruch. Die Vermittlungsstelle fiir ICriegs- 
boschadigte h lęlt wie friiher die gebrauehliehsten Arbeits- 
arme und Arboitsansatzstiieke ro rratig , um diese don 
Amputierten zu sofortigor Wiederaufnahme der Berufs- 
arboit nach Auskeilung d e r  Wunde zur Yerfiigung stellen 
zu konnon. Dic Arboitsvermittlungsstelle fiir dic Arbeits- 
thorapie wurde zu Beginn des Jahres iusbesondero dadurch 
ąusgebaut, daB dio biirgerlicho Fursorge m ehr in den 
Vordergrund tra t. Vorhandlungon m it den Kriegs- 
baschidigtonfursorgcstellcn der Provinz Brandenburg und 
der S tadt Berlin fuhrten dann am 5. Dezember 1918 aus 
praktischen Griinden zu dem Boschlusse, nur die Abteilung 
bostehen zu lassen, die sich m it der Aufsicht iiber die 
Scliwerbeschiidigicn in der Industrie befaBt und die fiir 
die Priifstolle wichtigen Naehweise iiber die ZweckmiiBig- 
keit dor kunstliclien Glieder sammclt. Die Bearbeitung 
von Gliederbauarten auf Grund gesam melter Erfahrungen 
hatte  im wcsentlichen. die Ausbildung von Armen fiir 
Louto, denon dor Arm im Schultergolenk abgenommon 
wordonist, und die Ausriistung von Amputierten, die nach 

. dem Vorfahren von Saucrbruch operiert- sind, zum Gegon- 
stancle. Die Arbeiten zurNortnung der Ersatzgliedor und 
ihrer Teile wurden fortgefiihrt und dio Vorschrifteu iiber 
Ausfuhrung und Priifurtg diesor Einhoitsformen fiir die 
Veroffentlichung vorbereitet. Dio Erfakruiigen in der 
Uebungswerkstatt, dereń niannigfaltige Tatigkeit bis zur 
vorliiufigen Auflosung derW crkstatt am 15. Dezember 191S 
dor Borieht oingehend scliildert, liatten die Griindung 
pinor besonderen Armschule im Gefolge; die taglichen 
Uebungsstundon der Schule : umfassen yorbereitende 
Stumpfubungen ohno Ersatzglioder und planmiiBige Ein- 
iibung im Gobrauchc der Ersatzgliedor fiir dio Verrich- 
tungon des taglichen Lebens. Yon den bekannten „M erk- 
b l i i t t e r n “ der E rsatzstelle1) orschien gesondert nur noch 
das M erkblatt 17 iiber „Radialisschienen". Dio weiteren 
M erkblatter werden n ic h t  m olir a is  S o n d e ra h d ru c k e  
horausgegeben, sondern lediglich im ,,Archiv fiir ortho- 
piidische und Unfall-Chirurgie“ veroffentlicht. Dor SchluB 
dos Berichtes behandelt die Bezichungen dor Priifstolle 
zu den iibrigen Priifstellcn im Reiche sowie dem ver- 
wandton- Wiener Ycrein, forner Bildungsreisen von Vor- 
standsmitgliedern, Aendorungen im Mitgliederbestando 
und iihnliches mehr.

l ) W egenderfruherenM erkbliittervgl. St. u. E. 1918,
1. Aug., S. 712/3, — Das M erkblatt Nr. 16 (Bandagen 
fiir Oberarm amputierte) ist daselbst irrtiimlich m it Nr. 15 
bczeichnct worden.

Aus Fachyereinen.
Reichsbund deutscher Technik.

Die zwsitc Rsiclistagung des B un d o s to o h n ise h o r  
B e ru fs s tiin d o  fand in B erlin  am 20. bis 22. Jun i 1919 
sta tt. Die ersten boiden Tage waren gesehaftlichon 
Sitzungen, der dritte,Talg einer offentliohon Vbrsainmlung 
gewidmoti In dor gcschśiftlichen Sitzung erstattote der 
erste Vorsitzon.de, Oboringonieur H a r tm a n n , den Ge- 
schaftsboricht, wlihrond S ibl.^hfl. G en est iibar die i nu ero 
Bundosarbo it bo richte te, Es wurden verschiedene Satzungs- 
iindsrungen angenommon, daruntor die Umandsrung des 
Namcns „Bund tochnisahor Barufsstande“ in „ R e ic h s 
b u n d  d e u ts c h e r  T e c h n ik 1'. B3i dor Vorstandswahl 
^rurde'D irektor D ah l zum o rs ten ,' Ingonieur K ru g , 
Architekt M e is te r  und Goli. Oborpostrat S tr e c k e r  zu 
stellvortretenden Yorsitzenden gewahlt.

In  dor óffentlichon Yersammlung in der Technischc>i 
Hochschule sprach nach oinigen BegriiBungsworten des 
Vorsitzenden dor R oktor dor Tochnisehen Hochschule,' 
Geh. Baurat B rix , die Uebereinstimmung des Lolir- 
korpers und dor Studentensokaft, im Sinne des Bundes 
m itzuarbsiten, aus. In  den darauf folgenden Ybrtriigen 
sprach D irektor H e in rich  vom Verein deutscher In- 
genieure iibor S p e z ia lis ie ru n g , N o rm a lis ie ru n g  und  
T y p is ie ru n g  in  d e r  In d u s tr ie .  E r fiihrto aus, daB 
es nicht nur fiir unsere W irtschaft notwendig sei, in 
groBtom TJmfange hochwortigc Verodluugsarbeit zu leisten 
und die Ausfuhr von Rohstoffen und Hilbfertigerzeug- 
nisson tunlichst einzuschranken, sondern daB auch Ge- 
stehungs- und Vertriebskosten der Erzeugnisse horab- 
gedriickt werden miisson. Die Normalisierung technischer 
Einzelteile urid die Typisiorung der Erzeugnisse waren
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schrcckung ein liinglicher Barren aus woiehcm Stahl 
wahrscheinlich oine Kugelgestalt annehmen wiirde.

Ein trcffendes Beispiel fiir dio hier vorausgesagto 
Wirkung fand Whiteloy in  . einer Form erwerkstatt in 
Sitoekton, wo ein einigo Pfund schweres Stiick Eisen 
zur Erwiirmung des - Wassers in einera kloincn Behalter 
iiber einem Koksfeuer auf 700 bis 800 0 erwiirmt und dann 
bis zum fast yollstandigcn Erkalten m it einer Zange im 
Wasser umhergosohwenkt wurdo. Vor einigen Jahron 
nun wurdo von einom Rundstahł von 90 mm 0  (Abb. 1) 
und dor ehemischon Zusammensetzung 0,05 %  C, 0,01 % 
Si, 0,08 % P, 0,45 %  Mn, 0,05 %  S zu Yersuchszwookon 
ein Stiick abgeschnitton. Das Yersuchsstuck wurdo otwa 
zwoihundertmal im Jahro erwiirmt und abgoschreckt; 
nach yierjiihriger Behandlung erhiolt das Stiick eine fast 
kugelformigo Gestalt, wie sie in Abb. 3 wiedorgegeben 
wird, wiihrend Abb. 2 ein iihnliehes Stiick nach zwei- 
liundertmaliger Behandlung zeigt.

Dio obon angefuhrten Bemerkungen von Dr. Stead, 
wonach der Druck der Oborfliicho auf dio im Inncren 
liegcnden Metallteilc eino kugelformigo Gestalt des 
Stiickes hcrvorrufon, werden dureh dieso Beispiele be- 
statigt. Die ringformigen Kanton sind in den Abbildungon 
noch zu erkennen; wahrscheinlich wurden aber auch 
dieso sich bei langeror Behandlung des Stiickes abgeflacht 
haben, da sio sich beim Abschrocken am schnellsten 
abkiihlton. Dureh Mossungen zeigtc sich ferner, daC der 
Żyli ńder sich nach achthundertmaligcr Absclireckung in 
der Liingo um 18 mm zusammengezogen hatte, wiihrend 
er in der Weito um einen ontsprcchonden Betrag zu- 
genomnion hatto. Dem Drucke der OberfUiche folgend, 
diirftcn sich daher die inncren Kriifte in zwoi Kom- 
ponenten zerlegen, von denen die eine, wclcho parallel 
ilcr Vertikalachse verlief, eine Yerkiirzung des Zylinders 
heryorrief, wiihrend die andere senkrecht hierzu wirkto 
und eino Aufbauchung des Stiickes ycrursachto. Richtung

kiihlung in Wassor, ' wclches sich in einer wirklichen 
Materialzusammeńziehung in der Weise zeigte, daB die 
Obcrflaohe des Stiickes sich verringcrtc, wobei dio unter 
ihr liegcnden Teile infolge ihrer Plastizitat sich unter 
Yerkiirzung der Lange und Aufbauchung der Seiten zu- 
sammendriingten. Eine Abnahme des wirkliohen Raum- 
inhaltcs hielt Stead fiir unwahrscheinlieh; yielmehr nahm 
er an, daB die Erscheinung nur dureh eine Aenderung 
der Lago der Stahlteilchen hcrvorgcrufen, und daB bei 
geniigend langer Wiederholung der Erhitzung und Ab-

Engincering 1918, 27. Sept. S. 340/1.
) Siehe Ruokseite der Tafel 12 in dieser Nummcr.

und Betrag der Lagenveranderung der Tcilchen in dem 
Stiick werden bei jederAbschreckung von dcm Untcrschied 
der an verschiedenen Stellen im Materiał sich orgebendcn 
Gesamtsummen der boiden Komponentcn abhangig sein.

Um eine genauero Vorstellung davon zu erhalten, 
wio das Materiał in dem Versuchsstiick geflossen ist, 
wurde die Kugel (Abb. 3) durchgesohnitten und von dor 
Schnittflache ein Schwefelabdruek genommen (Abb. 4). 
Dio seitlichen Ausdehnungen und cbehso die Zusammen- 
ziehung zwischen Ober- und Unterteil sind hier deutlich 
erkennbar.

Bei der mikroskopischen Untersuchung wurden 
einige interessante Beobachtungen gemacht. Zunachst

Mittel hierzu. Sie diirftcn freilioh nur auf O rund cin- 
gehender wissenscliaftlichcr Untersuehungen durchgcfiihrt 
werden, dam it nieht Formen gewiihlt wiirden, die den 
tcelmiSclion Fortschritt- liihmten. Normalisierung und 
Typisierung sei von teclmischen Gesichtspunkten aus meist 
vortcilhaft; dicsc JlaBnahmon muBten abor auch von 
wirtschaftlichcn Gcsichtspunkton aus betrachtet worden. 
Sie bedingten einen W irtsehaftsplan, eino Gemeinschafts- 
arbeit, dio sich jodoch langsam organiseh cntwickeln 
musse.

In einem weiteren Vortrago behandelto Gewerbe- 
schuldirektor M u lle r, Glauchau, dio tc c h n isc h e n  MaB- 
nahm en  zu r  F o rd o ru n g  des I landw erkes. Bei 
der groBen Bedeutimg, die das Handwcrk nach Zahl der 
Betriebe, wie auch nach Unifang dor darin Beschiiftigten' 
besitzt, sei os unbcdingt notwendig, daB auch hier der 
Raubbau an Acboitskraft und Arboitsstoff, der noch viel- 
fach horrsehc, unterbunden werds; daB eino wissonschaft- 
lieho Bstriebsfiihrung auch im Kieingewerbe sich ein- 
biirgcre. Die vielcn gomeinsamon Aufgaben, die Industrie 
und Handwcrk zu leisten hiitton, ihre engo Vorkniipfung 
auf technischem Gebict, lieBen hoffen, daB Handwerker 
und Techniker beim Wiederausbau unserer Heimat zu- 
sammońwirken.

Abbildung I. Kundstahl (AuagaDgs- 
materlal). x

Iron and Steel Institute.
(Fortsctzung von Seite 788.)

J. H. W h ite lo y  spraeli iiber die 
Formanderung von Schmiedeisen dureh wiederholte Ab- 

schreckung1).
(Hierzu Tafcl 13.)-)

Bereits im Jahro 1911 berichtotp Dr. S te a d  iiber 
das auffallonde Vorhalten gioBer Stahlbrammcn nach 
hiiufig wicderholter Erhitzung auf Rotwilrme und Ab-

Abbildung- 2. Rund«tahl nach 200 Ab-
.‘jchreckunęen. X 2/s

Abbildung S. Rundstahl nach 300 Ab- 
■chreckungen. x s/s
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w arzu crk en n en , daB die langgestreckten Mangansulfid- 
einselilusso in  dem stark.geseigerten Materiał durch die 
haufigen Abschreckungen verbogen waren. Teilwoise 
waren sie sogar, obne zu breeben, rechtwinklig unigobogen 
(siehe den oberen Teil in Abb. 5), wahrend sio in anderen 
Toilen des Materiales ihr ursprungliches Aussehen bei- 
behalten hatten. Eine genaue Erklarung iiber den Vor- 
gang der Umbiegung der sohtaokenartigen Ausscheidungen 
infolge dor Abschreckungen konnte nicht gegeben werden, 
jedoch sclioint es, ais wenn der Anteil des don Stroifen 
bonachbarton Materiales an der Vorsohiobung und Um- 
biegung dersolben teilwoise sehr ungloich war (Abb. 6).

Durch Kupferiitfeung: des Probeatuokes war ferner 
zu ersehen, daB dio scliwBfelhaltigen Streifon in Abb. 4 
auch stark phosphorhaltig waren. An diesen Stellon 
war die Ferritausscheidung grober ais an anderen Stollen 
des Materiales. Der Unterscłiied in der KorngroCc wird 
in Abb. 7 dargestollt, welche das Gefiigo am Rande eines 
dor Streifon wiedergibt. Der Phosphorgehalt der oinzolnen 
Absonderungon war unzweifelhaft voneinandor ver- 
sebieden, und zwar durften die groBten Kristallo auch 
dem hochsten Phosphorgehalte entsprechen. Ein ahn- 
liehes Bild, wie es in  Abb. 7) dargestollt w ird,.durfte in 
einem nur gowalzten Materiał nicht zu findon soin, viel- 
mehr wird die Ursachofiir dio Bildung der groBen Kristall- 
kornor wohl m it dom Wachsen der Kristallo nacb dor 
Formveranderung zusammonhangen, welche das Materiał 
nacb jedor Abschreokung erfuhr, wenn es danach auf 
eine dieses Wachstum fórdernde Temperatur (700 bis 
800 °) erhitzt wurde. ®c.*Qng. Fr. Schmilz.

Von A ndrow  Mo. W illiam  lag eine Abhandlung vor 
iiber den

EinfluB ciniger Grundstofle aut die Festigkeit von basisehem 
Stahl und eine neue Formel zurBereehnung derZerreiBfestig- 

keit aus der Zusammensetzung1).

Duroh eino Arbeit von Stoad2) angoregt, wollte 
Vorfasser auoh die vor Jahren in Indion bei seiner prak- 
tiseben Tiitigkeit erhaltenen W erte veroffentliohon. E r 
ging damals von der Annahme aus, daB man bei rich- 
tiger Einsohiitzung der Festigkeit reinsten Eisens und der 
Wirkungen der sonstigen nooh boigemengten Grundstoffe 
eine Formel findon miisse, dio m it den auf der ZerroiB- 
masohine erhaltenen W erten innorhalb 3 bis 5 %  iiber- 
oinstimmende Zahlen ergibt.

Zu diesem Zwecke wurde dio Festigkeit reinsten 
Eisens zu 26,7 kg/qmm angenommon; ais Einhcit der bei- 
gomengten Stoffc wurdo jo 0,01%  angenommon. Fiir 
die Versuohe diente normalisiertes Materia] in Rundstiiben 
yon 28,4 mm 0 ,

Auf Grund der ersten Yersuohe mit weiobem Materiał 
bis 50 kg/qmm Festigkeit wurde dio Zugfestigkeit an- 
genommen zu 26,7 +  0,56 C +  0,07 Mn -j- 0,7 P  kg/qm m .,

Bei der Anwendung dieser Formól auf harteros Materiał 
bis zu 95 kg/qmm erwies sie sieli aber ais unzureiohend. 
Es zeigte sioh, daB das Problem, den EinfluB jedes der 
belgemengten Elemente fiir siob zu erhalten, ein sehr 
yerwiokeltos ist, und durob die groBen Abweiohungen 
der boi Parallelversuohen auf der Priifmasoliine erhaltenen 
Werto noch sohwieriger wird. So muBten zur Brmittlung 
des Einflusses jedes einzelnen der beigemengten Stoffe 
Hunderto von Versuohen gemaoht worden; aber auch da 
nooh ersahoint die Losung der Frage fast unmogliok, 
weil dor EinfluB eines Grundstoffes in Gegcnwart eines 
andoron nicht mobr der gleioko is t wio vorber. So wiiohsfc 
der EinfluB jedor Einbeit Kohlenstoff auf dio Fostigkoit 
mit waohsender Menge desselben; iihnliob liegen- die Ver- 
hiiitnisse bei Mangan.

Die bei einem Kohlenstoffgehalt von 0,2 %  er- 
hultenen W erte fiir. dio Zunakme der Festigkeit je Einbeit

Kohlenstoff liegen etwa bei 0,56 kg/qmm und steigen 
m it waobsenden Kohlenstoffgehalton langsam aber an- 
soheinend regolmaBig bis zu 0,70 kg/qmm bei 0,7 % C. 
Es ist allerdings liior zu bomerkon, daB die hoheren Werte 
nioht so zuverlassig sind wie die niedrigeren, da sie sioh 
nur auf eine geringere Anzahl von Versuohcn griinden. 
Im gleiohen Bereioh steigt die W irkung des Mangans 
fiir jedo Einbeit von 0,07 kg/qmm bei 0,2 %  C bis
0,14 kg/qmm bei 0,7 %. Ein Versuoh der Erklarung 
dieser Ersohoinung fiibrto, da dio Festigkeitsstoigerung 
um so groBer ist, jo mehr Perlit zugegen ist, auf die An
nahme, daB auoh das Mangan, da os die Perlitbildung 
beeinfluBt, m it waohsendem Kohlenstoffgehalt einen 
stoigendon EinfluB haben miisse.

Der EinfluB dos Siliziums bleibt zieinlioh gleiokmiiBig 
m it otwa 0,0S kg/qm m fiir je 0,01 %.

Anders is t es beim Phospkor. Hier kann man aus 
Yersuehen von Stead und von Arnold in der Gegend von
0,04%  oino Festigkeitsstoigerung vbn 0,62 kg/qmm fiir 
jedo Einheit boreohnen, bei 0,3 % 0,38 kg/qmm und 
endlioh bei 1,37 % gar nur 0,10 kg/qmm. Vereinigt man 
diese Worte in einer Kurve, so ergibt sioh, daB der EinfluB 
bei den iibliohen Gehalten von 0 bis 0,03 %  Phosphor 
zu 0,7 kg/qmm angenommon werden kann.

Aus all dem orgibt Sioh‘dio noue Formel1) ais Aus- 
druok fiir dio ZerreiBfestigkeit in kg/qmm:

26,7 +  [0,58 +  0,003 (C — 20)] C +  0,08 Si -f 
+  [0,07 +  0,0014 (C — 20)] Mn +  0,7 P, 

weloho die Priifung duroh weitoro Vcrsuche obonso aus- 
gozeiohnet bestand wio die Anwendung auf einigc von 
anderer Seite veroffentliohte, zuverliissigo Ergcbnisse von 
ZerreiBversuohen. Dabei wurdo beobachtet, daB dio Uobor- 
einstimmung bei .Thomasmatorial alłgemein etwas besser 
ist ais bei basisokom Martinstabl.

Versuoko, dio Formol auf saures Materiał anzuwenden, 
ergabon teils mehr, teils weniger gute Uobereinstimmung. 
Die- Bstraohtung der hier erhaltenen Zahłenreihon laBt 
erkennen, daB sogar zwisohen Bessomer- und saurem 
Murtinstahl ein merkliołier Untersohied besteht, ferner 
in hoherom MaBe nooh zwisohen Bessomer- und basisohem 
Martinstahl, wiihrond. der Untersohied zwisohen saurem 
und basisohem M artinm ątenal nioht so ausgepriigt er- 
soheint.

Die Anwendung dor Formel auf diese Matorialien 
wurde bauptsaohlioh deshalb versuoht, weil man hoffte, 
in der Vergleiehung der duroh den Vorsuok ermittelten 
Werto der Zugfestigkeit m it den erreebneton W erten die 
Mogliohkeit einer einwandfreien Untersoheidung sauren 
und basisohen Materiales zu erhalten. Loider sind aber 
besonders boi don wonigor harten Stahlsorten die Unter- 
sohiedo hiorfiir nioht oharaktoristisoh genug.

In  der sioh ansoliłieBenden Ausspraohe2), an der sioh 
u, a. Steąd und Arnold beteiligten, wios Stromeyor nooh 
auf den besonderen EinfluB des Stiokstoffgobaltes liin, 
der nahezu zehnmal so groB sei wie derjenige des Koblen- 
stoffes. Fr. Heinrich.

E. D. C am pbo ll berichtote iiber seine Vorsuehe, den 

Grad der Aenderung des elektrischen Widerstandes von 
hartem Stabl bei 100 0 und bei gewohnlicher Temperatur

zu bestimmen. Stilbohen von 6 mm c() und 150 mm 
Lange wurden in einem stehonden olektrischon Ofen 
erhitzt und in Wassor von wonigor ais 10° abgesohreokt. 
Nach Bestimmung des elektrischen Widerstandes wurdo 
eine Partie dersolben in dom elektrischen Ofen auf otwa

*) Engineoring 1918, 20. Sept,, S. 315/6.
2) Journal, of the Iron and Steel Institute 1916. No. I I ; 

St. u, E. 1917, 22. Marz, S. 290.

1) Dio unsehijnon Briiohe in den beiden Formeln 
entstehen duroh die Umrechnung in kg/qmm. Fiir eng- 
lisoho Pfund auf den CJnadratzoll.lauten die Ausdriioke:

38 000 +  800 G +  100 Mn +  1000'P,
bzw. 38000 +  [800 +  4 (0  -  20)] C +  120 Si +

+  [100 +  2 (C — 20)] Mn +  1000 P.
2) Engineoring 191S, 20. Sopt., S. 322.
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100 ° (105 bis 108 °) erhitzt, und źwar dreimal je 20 mm, 
dann 3st, dann Ost lang, und jcdesmal naohher der Wider- 
stand *boi 25 0 gomesscn. Eino andere Partio wurde in 
oinom m it Oel gofiilltem Zylinder boi gewohnliclier Tem
peratur 7 Tago, dann 14 Tago usw. 'bis zu 2 Jahron auf- 
gehobon und ebenfalls jcdesmal dor Widorstand be

stimmt. Ein Vorgloioh der -Ergebnisso zeigt den groBen 
EinfluB, don dio goringo Temperaturerhohung auf dio 
Aonderung des oloktrisohon Widorstandes ausiibt. Die 
Aenderung bei gowdhnlioherTemperatur innerhalb 2 Jahren 
war nur 35 bis 40 %  so groB wie dor in 12 st bei 100 °.

Ti. Nemnnnn.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

3. Ju li 1919.
KI. 7 o, Gr. 1, K  07 401. Y'orrichtung zur beider- 

soitigen Boarboitung von Bleehtafeln vormittols uru- 
laufonder zylindrischerWerkzougo. ICarges-Hammer Akt.- 
Ges., Braunschweig.

KI. 12 o, Gr. 2, H  74 777. Vorrichtung zum Ab- 
scheiden von feston Bestandtoilon aus Gason. Otto Happel, 
Bochum, Wrangeistr. 33.

KI. 12 k, Gr. 1, B 79 359. Vorfahren zur Verarboitung 
von Gaswasser unter gleichzeitigem Waschen des fłiioh- 
tigen Ammoniaks. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.- 
Ges,, Berlin.

KI. 21 h, Gr. 12, F  42 705. Elektrische PunktschwciB- 
inaschine. Peter Fiifller, Berlin-Wilniersdorf, Landauer 
Str. 10.

KI. 49 g, Gr. 10, D 29 392. Verfahron zur Herstellung 
von Schlittschuhlaufcisen m it verstiirkter Laufkante. Hugo 
Dornscif, Bergerhof bei Radevormwald. Rhld.

7. Juli 1919.
KI. 31 c, Gr. 17, H 75 000. Verfahrcn zur Herstellung 

von Schaufelradcrn fiir Flugelpumpdn aus Schmiedeisen 
und MetallguB, H arzer Werko zu Itiibeland und Zorge, 
Blankonburg, Harz.

KI. 49 b, Gr. 8, E  23 713. Volldraht und Verfahren 
zu seiner Herstellung. llobert Einsele, Pforzhcim, Pfliiger- 
straBe 51.

KI. 49 f, Gr. 18, K61 478. V erfahrenzur Verhindcrung 
der Oeborhitzung dss M aterials bei der autogcnon Schwei- 
Bung durch Kiihlung; Zas. z. Pat. 292 712. Theo.K autny, 
Diissoldorf-Grafenberg, Yautiorstr. 90.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
30. Juni 1919.

KI. 24 b, Nr. 707 207. Diise m it auswechselbarem 
Einsatz fiir Vorrichtungen zum Zerstiiubcn und Einfubren 
von Rohol in Kessel- u. dgl. Feuerungen. Paul Hintze, 
Munchen, Biedorstoin 7.

KI. 24 c, Nr. 707 142. Vereinigte Gasuinstcuer- und 
Zugregolungsvorrichtung fiir R5gonerativofen. Dinglersche 
Maschinenfabrik Akt.-Ges., Zwcibrucken.

KI. 24 c, Nr. 707 150. Rskuperationsstciri. Arnold 
Irinyi, A ltrahlstedt b. Hamburg.

KI. 31 c, Nr. 707 770. Kastenausdruckvorrichtung 
zun> GieBen ohne Formkasten. Arthur Lentz, Dusseldorf, 
Grimmstr, 24.

KI. 81 o, Nr. 707 172. Fahrbarc KoksverIadeeinrich- 
tung m it Motorantrieb. Hermann GeiBler, Czerwionka,
O.-S.

7. Juli 1919.
KI. 4g, Nr. 708 134. Gasfouerung m it zwanglaufiger 

Regulierung und Mischung von Gas und Luft. Joh. Liitz, 
Essen-Bredenoy, Holunderwcg 28.

KI. 7 b, Nr. 707 941. Ein- und Ausruckvorrichtung 
fiir Drahtzugsscheibe m it eingebauter Schraubenfeder- 
rcibungskupplung nach P aten t 309 013. Masehincnbau- 
Anstalt Humboldt, Coln-ICalk.

KI. 7 d, Nr. 707 983. Vorrichtung zum Richten von 
profiliertem Stabeisen auf Drahtrichtinaschinen. Rcx-

*) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsieht und 
Einaprucherhebung im Pat-entamtc zu B e r lin  aus.

Werke, Akt.-Gos., vorm. Gablor & Wrede, Glauer&Co., 
Jlagdeburg.

KI. 12 o, Nr. 708 C45. Zentrifugal- und Dosintogrator- 
Gaswaschor f iir iitzende, insbosondore saurehalligo Fliissig- 
koiton, Gase und Diimpfe'. Hans EduardTheisen,Munchen, 
Hcrschelstr. 25.

KI. 12 i, Nr. 708 435. A pparat zur Erzeugung von 
Wasserstoff und Sauerstoff auf elektrolytischem Wege 
fiir dauernden Betrieb. Fritz Mosakowski, Elbing, Hohe- 
zinnstr. 2.

KI. 18 o, Nr. 708 840. Ausweohsclbaro Gleitsohiene 
fiir Warm- bzw Gluhofen. August Buhl, Obordollen- 
doif a. Rh.

KI. 21 h, Nr. 708007. Wassergekiihlte Fassung fiir 
die Elektroden olektrischer Oefen. Bayerische Stickstoff- 
Worke Akt.-Ges., Berlin.

KI. 21 h, i^r. 708 439. Vorrichtung zur FuBbedicnung 
von elektrischen SchweiBapparaten. AUgemoino Eloktri- 
citats-Gesellsehaft, Berlin.

KI. 21 h, Nr. 708 054. Kallonelektrode fiir elektrische 
Widorstand-SchweiBmascliinon. Guido Lunitz, Charlotton- 
burg, Konigin-Elisabeth-Str. 41.

KI. 24 b, Nr. 707 946. Vorrichtung zum Einfiiliren 
von Rohol in Kessel- u. dgl. Feuerungen, Paul Hintze, 
Munchen, Biederstein 7.

KI. 24c, Nr. 708 323. Drehrost fiir Gcneratoren. 
Siegfried Bartli, Dusseldorf, Wildenbruchstr, 27.

KI. 24g, Nr. 708082. Einrichtung zur Bosoitigung 
dorStaubboliistigungin Kleinbesseinereien. H. E. Theisen, 
Munchen, Hcrschelstr. 25.

KI. 31 c, Nr. 708 387. Kernstutze mit fassoniortom 
Blechschaft. Gebriider Buppel, Gotha.

KI. 31 c. Nr. 708 480. Formeinrichtung fiir StahlguB- 
granaten. Adolf Wilh. Kutzer, Leipzig-Stiinz, Thielmann- 
strafie 20 c.

KI. 31 c, Nr. 708 759. . Aus Blechteilcii zusammen- 
gesetzter Kernnagel. Gebriider Ruppel, Gotha.

KI. 31 c, Nr. 708 700. Aus einem Stiick Blech her- 
gestclltcr Kernnagel. Gcbruder Ruppel, Gotha.

KI. 31 c, Nr. 708 777. Ferm zur Herstellung von 
Abschaumsammelkammern. W alter Krahl, Mittweidai. S.

KI. 49 f, Nr. 708 018. Kiihlvorrichtung fiir SchweiB- 
rollen von elektrischen SehweiBmasehinen. Elektro- 
MetallschweiBcrci, G. m. b. H., Berlin.

KI. S ie , Nr. 708 805. Sauglultfordcranlago fiir 
sinterndesoder backendes Fordergut. Siemens-Schuckert- 
werke, G. m. b. H., Siemensstadt bei Berlin.

Deutsche Reichspatente.
KI. 18 a, Nr. 310 837, vom 3. Januar 1918. H e in ric h  

A um und  in  D au z ig  - L an g f uh r. Einrichtung zum 
Begichlen von Schachtó/en.

Die Erfindung bezweckt, an vcrschiedencn Stellen 
dor Fahrbahn die Aufnahino und Abgabe von Kubeln 
zu ermoglichen. Es wird dies dadurch erreicht, daB an 
den Kubelauswechsel- und Begichtungsstellen in der glatt 
durtihgehendon Fiihrungsbahn verriegelbare YerscliluB- 
stucke angebracht sind, welche nach ihrer Beseitigung 
durch Vermittlung bekannter Ausweichen eine Aus- 
wechselung oder ein Entladcn des Kiibcls an der be- 
treffenden Stello ermoglichen. Hierbei konnen die Ver- 
schluBstiicke nach Aufhcbcn dor Yerriegelung von 
den Kiibelwagen sclbsttiitig geoffnet und geschlossen 
werden.
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Statistisches.
Die Roheisenerzeugung des Deutschen Reiehes im Mai 19191).

Erzeugnng in Tonnen zu 1000 kg

Hiimatlt-
eisen

GleBerel- 
Eohelscn 
and Gufi- 

waren 
1. Schmcl- 

zung

Bessemer-
Bohelsen

(sanres
Verfahren)

Thomas-
Koheisen
(basisches
Verfahren)

Stahleisen, 
Spiegel- 
cleen, 
Ferro- 

mangan u. 
Fcrre- 

Bllizium

Pnddel-
Koholsen

(ohne
Splegel-
eiaen)

Sonstiges
Eisen

Insgt

1019

namt

1918

Mi i

Rhoinland-W estfalen. . . . 26 557 43 638 3 405 172 072 68 011 794 4 478 318 955 548 736
S ch lesien ................................ 2 785 .4 169 20 6 848 17 909 7 225 — 38 956 67 480
Siegerland- urn) Ilessen-

N assau ................................. 1 379 12 955 •— — 29 582 974 352 45 242 90 147
Nord-, Ost- und Mittel-

deutschland........................ 14 775 4211 — ■ 19S02 6 690 — 153 45 631 74 346
Siiddcutsohland.................... — 5 997 — 8 927 — — ■ — 14 924 15 695
Saargebiet und bayerische

R h e in p fa lz ........................ 3 086 17 208 — 40 984 — — — 61 278 75 996

Insgesamt Mai 1919 48 582 88 178 3 425 248 633 122 192 8 993 4 9S3 524 986
„ 191S 58 502 83 276 12 588 549157 250 278 15 000 3 599 — . 872 4,00.

J a n u a r  1 is M a i2)

Rheinland-W estfalen. . . . 146 353 167 036 18 688 836 146 316 034 1 383 11 828 1497 468 2510 273
S ch les ien ................ .... 10 572 26 588 1 481 20 837 85 280 34 839 — 179 597 314 436
Siegerland und Hessen-

N assau ................................. . 2 268 73 421 587 . — 155 093 6 803 5 041 243 213 408 126
Nord-, Ost- und Mittel-

deutschland. ..................... 76 900 10 747 — 105 715 43 795 — 720 237 877 324 324
Siiddeutschland . . . . . . — 25 093 — 36 373 — — 200 61 666 70 347
Saargebiet und bayerische

Rheinpfalz . . ' ................. 3 086 47 226 — 235 039 348 — — 285 699 343 074

Insgesam t:
Januar bis Mai 1919. . . 

„  „ „  1918. . .
239179 
289 025

350111 
374 356

20 756 
62 277

1234 110 
2059095

600 55C 
1097 900

43 025 
70 858

17,789 
17 069

2505 520
3 970 580

FluBeisen- und Walzwerkserzeugung des Deutschen 
Reiehes3) im Mai 1919.

Nach den v o ria u fig o n  Ermittlungen des Vereins 
Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieiler stellto sieh die 
F lu B e ise n e rz e u g u n g  im Beriehtsmonate auf 584374; t  
gegen 426 910 t  im Yormonato und 1 216 263 t. im 
Mai 1918. Die L c is tu n g  d e r  W alzw erke  cinschlicB- 
lioh der m it ihnen vcrl>undenen Schmiede- und PreB- 
werke belief sich im Monat Mai 1919 ohne  Iialbzeug 
auf 450 130 t  gegen 327 032 t  im vorhergehenden Monato 
und 853137 t  im Mai 1918. An I ia lb z e u g , das zum 
Versande bestimmt war, wurden 47 604 t  gegen 38 405 
bzw. 68 188 t  erzeugt.

Herstellung von Halb- und Fertigerzeugnissen in GroB- 
britannien.

Nach Ermittlungen der „Iron, Steel and Allied Trades 
Federation“4) wurden in GroBbritannien wahrend der 
beiden letzten Jahro die folgenden Mengen an H alb-und 
Fertigerzeugnissen hergesteilt:

*) Nach der Statistik des Vcreins Deutscher Eisen- 
und Stahl-Industrieller. — Fiir ElsaB-Lothringen und 
Luxemburg liegen keine Angaben vor, da die franzosi- 
schen Besatzungsbehorden von den Lothringer Werken 
keinerlei Naehrichten erheben lassen und Luxemburg 
gegen Ende des Jahres 1918 aus dem Deutschen Zoll- 
gebiete ausgcschieden ist.

2) Toilweise beriehtigt.
3) Ohne ElsaB-Lothringen und Luxemburg.
4) Iron and Coal Trades Rcview 1919, 6. Juni, S. 766.

| 1917 1918
Vorgewalzte Blocke, Kniippel, 

Platinen . . . . . . .  . . 
Braminen und WeiBblechbram-

2 106 349 

1 107 185

2 024 707 

1 322 735
Insgesamt Halbzeug 3 213 534 3 347 442

Neue S c h ic n e n ......................... 345 530 363 667
StraBenbahnschicnen................. 2 688 4 470
Schwellen und Lasehen. . . . 28 900 36 193
Bleche nicht unter Zoll . . 1 347 809 1 367 021
Desgl. unter ł /8 Zoll . . . . . 765 S35 853 010
Schwarzbleche............................. 144 682 216 101
GeschoBhulsen-Stahi1) . . . . 1 773 936 1011 935
Trager ......................................... 225 999 257 163
AUgemeiner H andelsstahl. . . 531 812 522 365
Bandeison und Rohreńśtreifen. 202 127 206 193
W a lz d r a h t ..................... 207 387 247 670
Radreifen, A chsen..................... 51 660 54 912
Schm iedestiicke......................... 211 174 265 208
S tah lg u B ......................... 205 760 311 761
Erzeugnisse aus Eisen undStahl,

nicht besonders genannt . . 851 229 1619 13S
Insgesamt Fertigerzeugnisse 6 896 528 7 336 808

Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten.

Ueber die Leistungen der Koks- und Anthrazit- 
hoehófen der Vereinigten Staaten im A p ril 1919, ver-

’) Nach Angaben des Munitions-Ministeriums.
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gUohcn m it dem vorhergohcnden Monate1), gibt folgende 
Zusanimenstellung5) Aufschlufi:

sohen Brcnnstoffen wahrend der letzten seohs Jahre 
wie folgt:

1. Gcsamterzeugung. . . . .  
Dar unter Ferroniangan und
Spiegcleisen .........................
Arboitstiiglicho Erzeugung.

2. Anteil der Stahlwerks^csell-
schaften .................................
Darunter Ferromangan und 
Spiegeleisen .........................

3. Zahl der Hoohofen . . . . 
Davon im Feuor . . . . . .

AprII 1019 JWrz loia 
t i 

2 528 707 3137 4313)

23 730 
84 289

32 3533) 
10 1 2083)

1880 511 2 352 3023)

Jahr Steinkohlc

t

Koks

t

PrcBkohle

t

lioh-
braunkoMe

t

1913 1 969 454 439 495 968 530 1 528
1914 . 1 697 251 451 452 956 802 2 392
1915 1 868 999 588 940 852 293 1 210
1916 1 625 097 815 264 704 613 6 553
1917 l 227 564 620 878 415 404 6 027
1918 1 158 508 673 853 288 778 20 260

435
220

435
2793)

Die Kohleneinfuhr der Schweiz in den Jahren 
1913 bis 1918.

Nach der „Sehweizerischen Handelsstatistik“4) gc- 
staltotc sioh der Bezug der Schweiz an minerali-

Danaeli war im. letzten Jahre dio Einfuhr von Stoin- 
kohlun um rd. 811 000 t  oder 41,18% geringer ais im 
Jahro 1913, bei 1’reBkohlen belauft sich der Ausfall auf 
rd. 080 000 t  oder 70,18 %, dagegen war bei Koks eino 
Stcigerung um rd. 234 000 t  oder 53,32%  und boi Roh- 
braniikohle eino solehe von 18 732 t  oder fast die 13faehe 
Mcngcgegonttberdem letzten Friedensjahre zu verzeiclmon.

Die Einfuhr aus den rorschiedenen Landem in den 
Jahren 1917 und 1918 ist aus folgcnder Zusammenstellung 
ersichtlieh:

Stclnkohle Koka PreBkohle Rolibraunkohlc

1918
t

1917
t

1918 
. t

1917
t

1918
1

1917 
. t

1913
t

1917
1

D eutsch land .................. 948 186 1 066 809 607 283 578 814 287 770 407 5C3 __ . ;___
Oestorreich-Ungarn . . 924 223 0 390 4218 — 357 20 211 0018
F rankrcich ..................... 69 482 11 757 21 238 16 670 — . — — —
B e lg ie n .......................... 127 034 146143 195 6 131 887 7 403 — — ,
GroBbritannien. . . . 12 882 2 632 38 747 16 024 — — — —
Andere Lander. . . . — — — 21 121 81 40 9 ;

Zusammen 1 158 f  08 1 227 564 073 853 620 878 288 778 415 404 20 260 6 027

') Vgl. St. u. E. 1919, 22. Mai, S. 580.
2) Nach„TheIronTradoReview “ 1919,8.Mai, S. 1233.

3) Ehdgultige Ziffer.
'*) Vgi. Gliickauf 1919, 21. Jun i, S. 4G8/9.

Wirtschaftliehe Rundschau.
Die beabsichtigte Bildung von AuBenhandelsstellen und die Eisenindustrie.

Dio DankśćKrift das Reichswirtschaftsininisteuums 
iiber dio „gebundene Planw irtschaft", die -wir in unserer 
Zeitsehrift ausfuhrlieh besprochen haben1), sioht die Sehaf- 
fung besomlerer A u B e n h a n d e ls s te lle n  zur Regelung 
der Ein- und Ausfuhr vor, ohno jedoch niihero Einzel- 
heiten iiber tlen Aufbau dor geplanten Neueinriclitung 
nutzuteilon, Dies wird nunmehr in einer neuen Donk- 
sehrift2) naehgeholt, in welcher das Reichswirtschafts- 
ministerium eingóhend darlegt, wie sio sieli den Aufbau 
derAuBenhandeisstellezunachst fiir die E isen  \V irtsohaft 
denkt. Vorbehaltlieh der endgiiltigen Regclung der ge- 
samtsn Gomoinwirtscliaft soli eino vorl;iufige Organisation 
geśchaffen werden, dio sich an dio yorhandene Einrich- 
tung der Zśntralstellcri fiir Ein- und Ausfuhrbewilligingen 
anlelmt.

Die so gciim hrten ZsntralStśl.len werden in Zukunft 
ais ,, A u B e n h a n d o ls -N e b e n s te lle n "  bJzsichaet und 
entspirechen den vom Reiohswirtsohaftsministerium ge
planten und von uns bereits geschilderten1) Zweck- 
verbanden bzw. W irtschaftsgtuppen: Die AuBenhandels
stellen, welche ihrer N atur nach zusammengehoren, 
werden zur Erledigung derjenigen Atigelegenheiten, die 
gleichmiiBig erledigt werden miissen, iii einer gemeinsamen 
Spitze, der,,AuBDnhandolsstelle“, zusammongefaBt. Eino 
solche AuBenhandelsstelle ontsprieht dem Dachrerband in

') Vgl. St, u. E. 1919, 3. Ju li, S. 701/4.
2) Aufzeichnung iiber die Bildung von Gemeinwirt- 

sehaftskorpern inderEisenw irtschaft und in der W irtschaft 
der Eisen-mdM etallfertigerzeugnisse. Reichswirtschafts- 
ministerium Sektion I I / l  6189. Berlin, 30. Juni 1919.

XXIX. M

der vorgcsohen'.‘n, endgiiltigen Organisation, iiber dereń 
Verwirkliohung — das sei noehmals ausdriioklioh betont — 
vorlaufig niohts feststeht. Wir spreohen hier yielmehr 
nur von dem Aufbau der Uebergangswirtschaft.

D ie R eg e lu n g  des A u B en h an d e ls  solleri danach 
die betreffenden Wirtsehaftszweige in Selbstvenvaltung 
iibemehmcn; sie haben forner die Aufgabe, bis zur Bil
dung der endgiiltigon Organisation der Behorde, gegen- 
iiber d ie  gutachtliche Stellungnahme des gesamten Wirt- 
schiftszwciges zu ubermitteln unter Mitwirkung der be- 
teiligten Intorossentongruppen; fiir don Fali endlioh, <laB 
dieDeutschla,nd auferlegten Friedensbedingungen(Wieder- 
aufbau) eine sofortige Mitwirkung des Wirtschaftszweigos 
erfordern, die Regelung dieser Tiitigkeit in die Hand 
nehmen, bis sie von der endgiiltigen Organisation iiber- 
nommeń werden kann. JedeeinzelnedieserO rganisationen 
soli dann wieder besondere Glieder haben, niimlich zu- 
nachst dio Vol 1 ve r s a m m 1 u ng oder den HauptausschuB, 
die sich aus Vertrotorn der drei Intcressengruppen: Er- 
zeuger, Handlor und Verbraucher zusammensetzt, und 
zwar aus Erzeugeruntcrnehmern, Erzougerarbeitnehmcrn, 
Handlorunternehmem, Handlorarbeitnehmern, Yerbrau- 
cheruntomehmern und Verbrauehorarbeitnehmorn. Zu 
ihnen konnen noch unpartoiische Saehverstiindige hinzu- 
treten. Die Benennung aller dieser V ertreter wird be- 
stimmten niiher bezeichneten Organisationon iibertr.agen. 
W eiter werden die Zustiindigkeiten der Vollversammlung 
des niihern umsehriebcn. Ais zweites Glied kommt fiir 
jede einzelnc Organisation der AufJonhandelsausschuB 
(ArbeitsausschuB)'hińzu. E r besteht aus hochstons 16 Mit- 
gliedem  und ist nach gleichen Grundsatzen wie die Voll- 
versammlung paritati3ch aus Arbeitgebern und Arbeit-
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nohmern zusammengesetzt. Auch seine Befugnisse werde11 
genau festgolejgt. Boi der W ichtigkeit gcrade dos AuBen- 
handelsausschussos^sei auf dieso Befugnisse noch naher 
eingegangen; sio haben:

a) den YŚTtrauensaiami uad seine S tellvertretor bei der 
Durehfiihrung ih rer Aufgaben zu beraten  und zu 
u n to rstu tzen :

b) im Rahmon dor fiir die Gesaratindustrię odergroBero 
Industriogruppen gultigen Bichtlinien iiber dio Be- 
dingungen zu boschlioBen, welche fiir die Bewilligung 
dor Ausfuhr von Erzeugnisson dos Wirtschaftszweiges 
geste llt worden sollen;

c) Wttnsche, Beschwerden der Intorcssenten, wolcho dic 
Geschaftsfiihrung des Vertrauonsmannes botreffen, 
zu priifen, zu boscheiden und, soweit erforderlieh, 
m it soinor Stellungnahmo (gegebenenfalls dureh Vcr- 
mittlung dor AuBenhandelssteilo) dem Roichskom- 
m issarfiir Aus- und Einfuhrbo willigung odersonstigon 
zustiindigen Behorden vorzulegen;

d) soweitsioh nicht hierzudie vor]aufigeYolIversammhmg 
dio Stollungnahme vorbehalten hat, h a t e r  zu don von 
don Bohorden beabsichtigton MaBnahmcn, die das 
Gebiet dos AuBenhandols betroffen, sich gutachtlich 
zu iiuBcrn. H icrzu gehijren z, B. VorschIage iiber 
A rt und Umfang derzu r Aus- imdEinfuhrzuzulassen- 
den W aren;

o) Aufgabe des AuBenhandelsausschusses is t os ganz 
besonders, boi seinen Beschliisson oinen billigon Aus- 
gleioh der berechtigten Intoressen von Erzeugern, 
H andlom  und Vorbrauchern herboizufiihren; 

f ) iiber dic Einrichtungen, welcho zur Goschiiftsfiihrung 
erforderlieh sind, und iiber die Deckung dor durch 
sio entstohonden Unkosten zu befindon.

Das dritte  boi joder einzelnen Organisation zu bcstellende 
Glied endlich is t der Vertrauensinann. E r wird vom 
Roiohswirtschaftsministerium ais Reichsbcyollmiichtigler 
fiir die betreffende Organisation bestellt und ormiichtigt, 
im Namen des Reichąfcommiśśara fiir Aus- und Einfuhr- 
bewilligung Ausfuhrbowilligungen zu erteilen. Dabei ist 
e r  an die Richtlinien gebunden, die der AuBenhandels- 
aussehuB aufstojlt.

Zur Be&prechung der von ihm beabsichtigton Bildung 
von AuBenhandelsstellon hatte das Reichswirtschafts- 
ministeriuin Vortreter der Industrie, des Handels und 
der Verbraucher, soweit sio die Bisenwirtschaft angeht, 
unter Hinzuziehung von Arbeitnehmern auf den 9. Juli 
d. J. oingeladen. Zu einem abschlieBeaden Ergcbnis 
haben dio Besprechungen jedoch bisher nicht gefiihrt. 
S trittig warinsbesonderedic Frage dor den AuBenhandols-

Stahlwerks-Verband, Aktiengesellschaft, Dusseldorf. —
Die Versammlung zwischen dam Stahlworksrerbahd und 
den Vortretern der Regierung, der Yerbraucher des Eisen- 
handels und dor Arbaitcrorganisationcn am 10. Ju li 1919 
fiihrte zu dem Ergcbnis, daB den am U . Ju lista ttfinden- 
den Yersammlungen der Eisen- und Stahlverbande vor- 
gesehlagen werden sollte, von  e in e r  P re is e rh o h u n g  
ab zu seh en . Die Stalilwerksbesitzer ocktarten, daB die 
Steigerung der Brennstoffpreiso sowie der Lohne und die 
Abnahme der Arboitsleistung oine weitere Heraufsetzung 
der Sclbstkosten verursacht hiitten, die unbedingt eine 
Zunahme der Yerlustc bei den Yerkaufsproisen bsdeuteten 
und somit eine Preiserhohung an sich durehaus recht- 
fertigen wurden. Trotzdem beschlosson sie aber, den 
Mitgliederrersammlungen der Preisyoreinigungen fiir A- 
und B-Erzeugnisse vorzusehlagen, ro n  einer weiteren 
Preiserhohung abzusehen, und zwar in der Hoffnung, 
daB dieser EntschluB den A n fan g  e in e s  a llg e m e in e n  
A bbauos dor P re ise  m it sich bringen werde. In  der 
Mitgliederrersammlung vom 11. Juli wurde deshalb be- 
schlossen, gemiiB den Vorschliigen in dor vorhorigen Be- 
sprechung die Preise fiir alle Erzeugnisse u n re r i in d e r t  
zu lassen. Die V e rk a u fs t i i t ig k e i t  wurde auf un- 
begrenzto Zeit aufcenommen, so daB es den Werken 
iiberlassen bleibt, fiir welchen Zeitraum sie Abschliisse

ausschiissen beizulogenden B e fu g n is se . Dies kam auch 
in o inet E rk la ru n g  zum Ausdruck,die der V o re in D e u t
s c h e r  E iseri- u n d  S ta h l - In d u s tr io l lo r  namons der 
in ihm zusammengefaBten In d u s tr ie g ru p p e n ,  forner 
fiir don V ere in  d e u ts c h e r  E iso n g ieB o ro io n  und den 
G io B e re iv c rb a n d , schlicfllieh fiir den E isen e rzb o rg - 
b au  in der Sitzung im Reichswirtschaftsmimsterium vor- 
las und welcho den folgenden W ortlaut ha tte :

1. Dio bisherigo Ausfuhrregelung kann und sollte im 
wosentlichen bis auf woiteres beibehalten worden. 
Die Einfuhrrogolung dor gleichen W arengattungen 
ist den zustiindigen Zentralstellen zu ubergeben, dereń 
Bezeichnung entsprechend der erw eiterten Tatig
ke it in „AuBonhandqlsstellon“ bzw. „AuBenhandels- 
nebenstellen" geiindort werden kann. DerEinsetzung 
von Beiratcn fiir dieso Stellen kann nur dann zu- 
gestim m t werden, wenn sio sich auf oine beratende 
und begutachtonde T a tig k |it  besehranken. Demnach 
sind die in der Vorlage vorgesehenen Bcstiminungen 
iiber das Stimnworhaltnis der Boiratc unannehmbar.

2. Dio Mitwirkung am W iederaufbau der zerstorlen 
Stattcn Belgicns und Frankroichs is t nicht Sachc 
der AuBenhandelsstellen, sondern der industriellon 
Vorbiinde.

3. Wenn wir hiorm it zur Frage der AuBenhandelsstcllen 
Stellung nehmen, so darf das in kciner Wciso ais oine 
Zustimmung zu der gesam ten Planwirtschaft auf- 
gefaBt werden, der gogenubor wir die schwersten 
Bedcnken hegen. Wir behalten uns vielmehr im 
Sinne des § 33 dar Vorlage uusero Stellungnahme 
hierzu ausdriicklich vor.

Zu dieser vom Ycrein deutscher Eisen- und Stahl- 
Industrieller Torgesohlagenen Fassung, die auoh bei 
Yertretorn der Arboitsgemeinsohaft auf gewisse Bedenken 
stieB, konnte der V ertreter des Reiohswirtsohaftsmini- 
steriums oine endgiiltige Erklarung nicht abgeben, hielt 
jedooh dio Fassung fiir eino geeignete Grundlago fur 
weitere Verhandlungen. Diese sollen in einom A us- 
schu fi erfolgen, in dem die Erzeuger, der Handel und die 
Verbraucherkreise durch je einen Arbeitgeber und oincn 
Arbeitnehmer yertroten sein werdon. Dic Mitglieder des 
Ausschusses sind noch nicht ernannt; wann die e rn c u te n  
B eratuagen aufgenommen worden, steht noch nicht fost.

yornohmen wollen. Die Frage der Y e rb a n d s y e r l i in g o -  
ru n g  ist naeh langen Erorterungen absrm als yortagt 
woricn.

Erhóhung der Schrottpreise. — Dio beiden Sehrott- 
Toroinigungen, die S o h ro t th a n d e l  G. m. b. H. und die 
V c rc in ig u n g  w ost- u n d  s iid d e u tso h o r  S o h ro t ty o r -  
b ra u c h o r , haben in einer Sitzung am 12. Juli 1919 dio 
Proise fiir Martinwerks- und StahlgieBaroi-Schrott neu 
festgesatzt. Dio Preise stollen sich wie folgt:

I. N ouer S c liro tt. Preis '
Friseher, schwarer Walzwerksschrott, bestchend .* 

aus Abftillon von Eisonbahnschienon, Schwellen, { d t 
Formeisen, Blocken und Kniippoln, d ir e k t ab
W alzw erk  r e r l a d e n .................... .................... 230,—

Friseher,laichter Walzwerksschrott, bestehend aus 
Abfiillen von Grubenschienen, U-Winkel, Flach- 
und sonstigen Form- und Stabeisenmaterial von 
der Stabeisen-, Mittcl- und FeinstraBe, direkt ab
Walzwerk verladen................................................190,—

Friseher Grobbiechschrott, mindestens 5 mm stark,
d irek t ab Walzwerk y e rlad en ............................190,—

Gebiindelter, friseher Walzworksfeinblechselirott 
von Blechon unter 5 mm Dicko, fost und lager- 
haft gebiitidelt, d irekt ab Walzwerk rerladen 180,—
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Frisehe FabrikblechabfiLlie, {rei von metallischon 
Uobaraugon, fest und lagerhaft gcbiindelt. . 170;—

Frisehe* Stahlblochpakete aus dor Schaufelfabri-
kation, sonst wic v o rs tch en d ................... ...  . 180,—■

Erischer R ohrcnschrott........................................... 180,—
NeuerWalzdrahtschrottinfostgobundenenRingen, 

gcbiindelt oder gewioke.lt, direkt- ab Walzwerk
v e r l a d e n ................................................................ 155,—

- Neue Drahtpakote .................................................... 110,-—
Schaufolschrott und leichter Gratsehrott, Messor- 

uud Scharensclirott, kurzes, m it dor Schaufcl zu
vorarbeitcndes M ateria). . . ........................180,—

S tiften sp itzen ........................................... ...  190,—
Neue loseBlech»bfalle,f roi von mctallisohon Ueber- 

ziigen, fest und lagerhaft gebundclt . . . .  120,— 
Nouor sohwerer Fabrikkornschrott und Konstruk-

tionsschrott iiber 6 mm s t a r k ........................... 190,—
ProBstahlgranaten, u m rin g t................................... 143,—

bzw. 129,50 M ab Lagerort
Preflstahlgranaten, m e ta ll f re i ............................... 193,—
StahlguBgranateu, um ringt ....................................108,—

bzw. 94,50 M ab Lagerort ,
StahlguBgranaten, m e ta l l f r e i ........................... -. 158,—-
Tiegelfertiger Schrott nur fiir Tiegcieinsatz. . . 210,— 
Eison- und StahlBpane (WalzcnguBspiine 15 M

Aufpreis) . . ............................................. 170,—
GuBspiine fur cliem. Fabriken. . . . . . . . . 210,—

II. A lte r S ch ro tt.

Schwerer Walzworkssohrott vom Lager . . . .  210,—
Stahlschienenstucke (frci von SchweiBuisen und 

Stahlkopfsehienen) und Bandagenschrott, . . 215,— 
Stahllaschen und Unterlagplatten von der Staats-

b a h n ..............................................................210,—
Federstahlschrott vo:i Eisenbahnen und Loko-

motiven. . ..................................................215,—
Eiscnbahnschwellen, froi von Erdanhaftnngon. . 155,—
StahlguBherzstiicke..........................................160,—
Riidor aus Stahl und Eisen, nicht iiber 1,10 m 

Durchtnesser
1. m it Bandagen..................................... 100,—
2. ohno B a n d a g e n ..................................156,—

Eisenbahnwerkstattenkern schrott . . . . . . .  190,—
Schwere S tah lguB te ile .................................100,—
Prima K em schrott......................................... 170,—
Martinsehrott, chargierfahige Eisonabfiillc (Sam-

m e lsc h ro tt) ............................................................' 105,—
Entzinnte Pakete, Markę Goldschmidt, fest und

lagerhaft g c b iin d e lt ............................................ 156,—
Entzinnte Pakete andoror Horkutift, fest und lager

haft gebiindolt........................................................150,—
Drahtseile,roin und froi von Zink, dic Soile unter 

13 mm Durchinesser in Rollen, unter 900 mm 
iiuBerem Durchmesser und 300 mm dick go-
bunden .....................................................................125,—

Starko Drahtseile, geschnitten auf nicht iibar
1.5 m l a n g ............................................................ 145,—

Schmelzeisen, Blechschrott joglieher Art, die Mąsse
1.5 mai 1 m nicht iiborsteigend, frei vongroBon
Hohlkorporn............................................ ...  80,—

SonstigerSehrott: Preisfestsetzung von Fallzu Fali.
Die Preise gelten ab 14. Juli 1919 und varstehen 

sich frei Essen zu den heute bestehenden Frachtsatzen. 
Die Preise fur Schrott zum Yerpuddeln und YorschweiBen 
sowie fiir Hochofenwerke sollen in einer demniichst 
stattfindenden Beratung neu festgesetzt werden.

Rheinisch-Westfallsches Kohlensyndikat, Essen a. d. 
Ruhr. — Zu unserer Notiz in der rorigen Nummer1) 
tcilt das Rheinisch-Westfalisehe Kohlensyndikat be- 
r ic h tig e n d  mit, daB dic nsu beschlossenen Riehtpreise

fiir Kohten und Koks nicht ab 16. J u l i ,  sondern ab 
16. J u n i  giiltig sind. Wir goben dio Borichtigung hier 
nochmals wieder, da die Aenderung nur noch in einom 
Teil dor Auflage berucksichtigt werden konnte.

Rheinisches Braunkohlenbrikett-Syndikat, Gesellschaft 
mit beschrankter Haftung, Cóln. — Wio dem Berichte des 
Syndikates iiber das Geschiiftsjahr vom 1. April 1918 bis
31. Marz 1919 zu ontnehmen ist, war es dor rlieinischen 
Braunkohlonindustrio in den ersten zehn Monaten dosBo- 
richtsjahres trotz wachsonder Schwierigkeiten gelungon, 
dio Forderung auch wcitorhin zu stoigern und vorhiiltnis- 
mafiig g la tt zu verteilen. Mit E in tritt der Revolution 
vollzog sich ein vollkommener Umsehwuńg. Die auf don 
Werken besehiiftigten Kriegsgefangenen, die sich im Laufo 
der Jahre einige Fertigkcit angeęignet hatten, logten 
plotzlioh dio Arbeit nieder; ncbcnlicr gingen dio Leistungen 
dor cinlioimischen Arboitor unter dem EinfluB der innor- 
politischen Vorgiinge orhoblieh zuriick. Weitor hąhen 
llorstellung und Versand dureh dio Inanspruohnahme 
dor Beforderungsmittol wesentliohe Einsohriinkungen er- 
fahren. GemiiB den Bestimmungcn des Walfonstillstandes 
fiel das ganzo linksrheinisohe Gebiet. und somit auch die 
rh r! ' u.iuii jjiauiikohlonbozirke in die besotzto Zono. Dio 
Vorteilung der Mengen, fiir dio bisher der Reichskommissar 
fiir die Kohlonverteiluhg in Berlin bzw. dio Amtlicho 
Vcrtoilungsstelle in Cóln maBgebend waren, wurdo nun- 
mehr in erstćr Linio von der Besatzungsbehorde bostimmt. 
Nach ihren Weisungon hatte die Amtlicho Vorteilungs- 
stclle fiir don rlieinischen Braunkohlenbergbau die E r
zeugung zu verteile». Zunachst wurden dic Briketts 
fiir den Bedarf des linksrheinisohen Gcbiotcs, von Mitte 
Dezembor ab auch fiir dio Bruckenkópfo, in Auspruoh 
genommen. Dio Lioforung nach dem unbesetzten Gebiet 
Wurde untcrsagt, dio so fiir die linko Rheinsoite frei- 
gewordenón Mengen wurden ontwedor ais E rsatz fiir aus- 
fallende Steinkohlen yon der Ruhr und Saar in I-Iaus- 
brand und Industrie, oder fiir rein militiirische Zweckc 
der Besatzungstruppen vcrbrauclit. Wenn es auch infolge 
der ungenugenden Briketterzougung nicht mogiieh war, 
nile Nachfragen aus dom linksrheinisohen Gebiet zu be- 
friedigen, so brachton die Ersatzlicferungen fiir ausfallendc 
Steinkohlen doch oine wesentlieho Erleichtcrung auf dem 
Brcnnstoffmarkt. im besetzten. Gebiet. Um so sohwerer 
wurdo das volligo Ausbleiben dor rheinischen Braunkohlen- 
brikotts bei den Abnehmern im unbesetzten Gebiet emp- 
funden, zumal bei Bolehon Yerbrauchern, dio nach Art 
ihrer hauslichen, geworblichen und industrielleu Feuerun- 
gen auf die Yerwońduog von B riketts angowiesen waren. 
Es war deshalb standige Sorgo des Syndikates, dic maB- 

gobenden Behorden. zur Freigabe der ddngendsten Liefe- 
rungen ins unbesetzte Gebiet zu bewegen, und es besteht 
begrundete Auasioht, daB der Yersand, wenn auch mit 
groBen Einsohriinkungen, domnaclist wieder aufgenommen 
wird. Wio das unbesetzte Deutschland, so waren auch 
die ausliindischon Absatzgebiete Holland, Oesterreich und 
die Schweiz den Lioferungen des Syndikates verschlossen.

Ueber die Bewcgung der F o rd e ru n g  u n d  H er- 
s to llu n g  sowie des A b sa tz e s  der rheinischen Braun- 
kohlenindustrio an Itohbraunkohlen und Briketts im 
letzten Jahro, vcrgliohon m it dem Geschaftsjahre 1917/18, 
gibt nachstehendo Zusammenstollung1) AufschluB:

1917/18 1918/19 % g+ ' “aa
Rohbraunkohlen: 1 * Yorjahr

Forderung . . . .  25350068 25704250 +  1,40
A bsatz....................  5059 482 6 148 437 + 8 ,0 4

B riketts:
Herstellung, . . 5 995114 5 905 784 — 0,49

‘) St, u. E. 1919, 10. Juli, S. 794.

Wiihrend hiernach Forderung und Absatz an Roh- 
braunkohle eine Steigerung gegen das Yorjahr aufzuweisen 
hatten, ging die Brikettherstellung, nur ais Folgę der 
Minderherstellungim zweiten Halbjahr, um 0,49 % zuriick.

*) Ygl. hierzu St. u. E. 1919, 23. Jan ., S. 104.
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Die Verteilung des Gesamtabsatzes des Syndikates 
an Briketts auf Industrie und Hausbrand is t aus folgender 
Aufstellung ersichtlich:

o Ę t -  1S18/18 ó i a t l
t Absauet) t Absatzes

Industrie . . . 2 501016 43,14 2 170 508 37,30
Hausbrand . . .  3 296 160 66,86 3 639 301 62,64
Gesamtabsatz . 5797 176 100,— 5 809 809 100,—

Dio bereits friiher beobachteto Steigerung dos ln- 
dustrieabsatzes zuunguusten des Hausbrandabsatzcs hat 
cinc Aenderung erfahren. Wahrend der Hausbrandabsatz 
um 10,4 %  stieg, ging der Absatz fiir industrielle Zwecke 
um 13,2 % zuriick.

Die auf den oberrlioinischen Umschlagspliitzen bei 
E in tritt dos .Waffenstillstandes lagerndcn Brikottmengen 
waren infolge dor mangelhaften Zufuhr von Ruhrkohle 
nach Siiddcutschland und dor vollstiindigen Einstellung 
des Brikettversandes dorthin schnell geriiumt.

Infolge der raschen Steigerung der Rohstoff preise 
und der Lohne erfuhren die Selbstkoston eine derartigo 
Steigerung, daB die Brikettprcise wiederholt erhoht werden 
muBtcn. Dio Erhohungcn betrugon:

am 1. September 1918..................... 2,50 JC f. d. t
,, 5. Dezember 1918 ..................... .3,50 ,, f. d. t
,, 1. Januar 1919 . . . . . .  2,50 ,, i  d. t
„  1. Miirz 1919 ..................... 2,50 ,, f. d. t

oinśchlieBlich Kohlensteuor. Durch die Preissteigerungen 
wurde je doch cin Ausgleich fiir die namentlich durch dic 
Einfiihrung der Achtstundenschicht am 1. Miirz d. J. 
hervorgerufcncn Mehrkosten nicht crzielt. Trotz der 
ErhShung der Zahl der Bclcgschaft um 4000 Mann, ais 
Folgo der Einfiihrung der dritten Schicht, blieb eino 
Steigerung der Arbcitsleistung aus, es war sogar cin fort- 
gesetzter Riickgang der Erzeugung gegenuber dcm Vor- 

. jahro festzustellcn.
Verkehr mit der linken Rheinseite und den Briicken- 

kópfen. — Wie die Eisenbahndirektion Elberfeld m ittcilt, 
konnen nach einer Entschcidung der Unterkommission 
Mainz nunmehr alle fiir die Industrie notwendigen R o h 
s to f fe  auch in  das von den Franzosen besetzto Gcbiet 
o h n e  b o so n d ero  G en c lim ig u n g  e in g e f i ih r t  werden.

Giiterverkehr zwischen den franzosischen und deut
schen Eisenbahnen im besetzten Rheingebiet. — Ab
20. Jun i 1919 ist der Eil- und Frachtgutverkehr zwischen 
don franzosischen und deutschen Eisenbahnen des von den 
Alliiertcn besetzten Rheingebietcs in beiden Richtungen 
wiedor aufgcnojnmcn worden. Dio Bedingungen, unter 
denen die Annahme und Beforderung der Giiter erfolgt, 
konnen durch Vermittlung der bctoiligtcn Dienststellen 
bezogen werden.

Frachtzahlung im Giiterverkehr mit dem Auslande. —
Im Zusammenhango m it der ,bevorstehenden Aufhebung 
derD eviscnordnungerw artet man in Kurze die Aufhebung 
der Bundcsratsverordnung ram  16. Miirz 1916, batreffond 
don Nachnahmc- und Fraehtverkehr m it dem Auslande. 
Hiemach is t die Fracht fiir Scndungen nacli und aus 
dcm Auslande ausschlicBiieh in diesem, und zwar in 
dor Auslandswiihrung zu zahlen, auch wenn die Tarife 
in Markwahrung crsto llt sind, wio dies fiir den Yerkehr 
mit den nordischen Liindorn und den Niederlanden der 
Fali ist. Hioraus ergibt sich nach dom heutigen Wahrungs- 
stande eine ganz gcwaltige Steigerung der Frachten fiir 
diedeutschen Strecken,die nach Einfiihrungderdeutschen 
Kriogszusehliige zur Fracht noch driiekender wurde. Dio 
von der auf dic Ausfuhr an jewiesenen Industrie verlangto 
Aufhebung der Bundesratsverordnung wiirde es ermog- 
lichen, daB die Fracht wiedor im Inlande in der Mark- 
wiihrung gezahlt werden kann. Um eine Umgehung der 
Yerordnung durch Umbehandlung auf einer an oder in 
der Niihe der Grenze gelegenen Station zu vermeiden, 
war in  den Tarifen angeordnet, daB in solchen Fallen ein 
Frachtzuschlag fiir dio deutschen Streeken in jo nach

dcm Stando dęr deutschen W ahrung wechsclndcr Hohe 
(bis zu 240 %) zu den deutschen Frachten zu erheben 
ist. Es ist nunmehr von dor prcuBischcn Staatseisenbahn- 
yorwaltung fiir den Verkekr m it den nordischen Liindern 
und den Niederlanden angeordnet, daB m i t  G iiltig k o it 
vom  10. J u l i  d. J. diese Wahrungsbestimmungen im 
Tarif auB or K r a f t  tre ten  und-daB von diósem Tage al> 
bis auf W ubrruf folgende Bestimmung g ilt: „B ei Wagen- 
ladungon, dio im Ycrkehr m it den nordischen Liindern 
und den Niederlanden m it diroktem Frachtbriefe ab- 
gefortigt sind, wird bis auf weiteres e rs ta tte t: der Untcr- 
sohied zwischen dem deutschen Frachtanteile aus der 
tatsiichlich in ausliindischer Wahrung bczahlten Fracht 
—- bcrechnct zum Kurso dos Frachtzahlungstages — und 
dcm Frachtanteile, der don deutschen Bahnen nach der 
Anteilstafel (bei Umbehandlung: nach dem deutschen 
Tarif) in deutscher Wahrung zusteht.'1 Fiir don Verkehr 
m it dor Schwciz ist eine entsprechende Bekanntmachung 
der Goneraldiroktion in Karlsruhe noch zu erwarten. 
Durch die neucn Tarifbostimmungen sind dio Nachteile, 
die sich aus der Bundesratsverordnung vom 16. Miirz 1916 
fiir dio Frachtzahlung im Verkehr m it dcm Au3lande 
ergabon, letzten Endes schon aufgeh&ben, oder doch auf 
cin ganz geringes MaB zuriickgefiihrt.

Wagengestellung fiir Austuhrguter. — GomaB Ver- 
cinbarungen der Goneralbotriobsleitung W est in Essen 
m it den in Betracht kommenden Verbiinden der Eisen
industrie werden fortan fur bestimmto Eisensorten die 
zur Vorladung erforderlichon Wagen ohne bosondero nur 
m it gowissen Schwierigkoiten zu bescliaffendcn Dring- 
lichkeitsbescheinigungcn zugelassen, wie dies fiir andere 
wichtige Ausfuhrgiitor wie Kalisalze, Kohlcn, Quajitats- 
stahl usw. zugestanden ist. Es sind dios: Roheisen, Roli- 
stahl, Halbzeug, Stab- und Foritteisen, Schienen, Schwcl- 
lcn und sonstiges Obcrbauzoug, Mittel- und Feinblocho, 
Grobblcclie und aus Grobbleohen hergostcllteToilo, H. B.- 
Boden, AYellrohrc u. dgl., Formeisen fiir Schiffbau, Roliren 
(sclrniedeiscme), nahtlosos Priizisionsrohr und Rohwalz- 
draht. An dem bishorgeubten Verfahren, zur Entlastung 
der Eisenbahnen alle geeigneten Ausfulirsendungen auf 
den Wasserweg zu verweisen, soli durch die zugestandene 
Erloichtorung niehts geandert werden. Die Vbrbiindo 
iibernehmon der Eisonbalin gegenuber die Gewiilir fiir 
die Abdrangungdcrgeeigneton Sendungen auf den Wassor- 
weg im weitesten Umfange, dam it eine verkehrsst6rendc 
Ueberfiillung der Bahnwogo vermieden wird.

Zur Lage der EisengieBereicn. — Dem „R eichs- 
Arb^itsblatt1*1) wird folgendes iiber dic Beschaftigung im 
J ta i 1919 b^richtet: D er Goschiiftsgang in den Eisen- 
gieBereien W est-  und  N o rd w e s td e u ts c h la n d s  hatto 
unter ungcnUgender Zufuhr von Rohstoffen sowie toil- 
weise auch u ite r  Kohlenmangel wosentlich zu leiden, so 
daB vielfach dio AusfUhrung von Auftriigen abgnlehnt 
werden muBto. Dio Geschiiftslagc in den s iich s isch en  
Betrieben h a t sich gegen den Vormonat kaum veriindert, 
jedoch wird weiterhin iibor Jlangel an Formern berichtet. 
Am 2. Mai ist oino fiinfprozentige Erliohung auf die Lohne 
bis 1,70 Jt und oino zshnprozentige auf die hoheren Lohne 
bewilligt worden. Aus M itte l-  u n d  N o rd d e u ts c h la n d  
wird m itgeteilt, daB der Auftragsbestand sich gegen den 
Vormonat gehalten hat und auch dic Beschaftigung etw as 
regelmaBiger geworden sei; eine Bosserung in der Arbeits- 
iust dar Bjlegschaft konnto fostgestellt werden. Gegen
uber dem Ybrjahre wird ilio- Geschaftslago ais unveriindert, 
toils aber auch ais logiinstiger hingestellt. Nach den Be- 
riehten aus S oh lesion  sind die Eissn- und StahlgieBsreion 
gegenuber dem Vorjahre schleehter beschiiftigt.

Gesetzentwurf uber die Vergesellschaftung der Kohlen- 
wirtsohaft in Deutsch-Oesterreich. — Nach dom bisher 
bakanntgewordenen Gesetzentwurf soli der Handel m it 
Kohlo in Deutsch-Ojsterroich ausschlieBlich einor gemein- 
wirtsehaftlichen Anstalt. vorbehalten bleiben, dio vom 
Staate unter dem Namen „Deutschosterreichisehe Kohlen-

») 1919, 26. Juni, S. 427.
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liandalsgemeinschaft G, W. A.“ orricktet wird. Ais Kohle 
im Sinne dieses Gasetzes gelton Steinkoklo, BraunkoHle, 
Prefikohlo und Koks. Dio Koklenhandelsgcmeinsckaft 
hat insbesondere die Aufgabe, dio in Deutschosterreich 
crzeugten Kohlen zu iibernehineń, die Ein- und Ausfuhr 
von Kohle durchzufukren, dio zweckmaBige Aufteilung 
der Kohle an die Verbraucker vorzunekmen, die Preis-” 
bildung von Kohlo zu regeln und die wirtschaftlichs Yar- 
-We.rtung zu fórdarn. Die Bargbauunternekmungen sind 
verpflichtet, die gesamto von ihrisn gewonnene Kohle 
der Kohlenkandals-Gemoinschaft zu ubarlassen odor nach 
ihrer Weisung zu venvenden. Das Anfangskapital wird 
TOrschuBweisc von dar Staatsyerwaltung bazahlt. Dio 
Staatsregierung wird ermaclitigt, inneffialb von sachs 
Monaten naeh Inkrafttreteri dieses Gesetzes zugunsten 
dar Dautschostarreichiscken Kohlenbargbau-Gemeinschaft 
solche Kohlenbargbau-Unternehmuagen zu enteignen, die 
nicht ausschlieBlich dar ortliehan Yorsorgung oder der 
Versorgung einer einzalnen (Jnternehmimg dienen.

Lothringisches Roheisen auf dem englischen Markt. —  
Die „Iron  and Coal Trades Reyiew1'1) berichtet iiber oin 
Angebot dar franzo3isckan Ragicrung, an die englischen 
Stahlwerke wockentlich 10 000 t  Tkomasrokeisen zu 
liefern, zunaclist auf dio Dauer von vier Monaten. In  
England wird die Tatsacha dieses Angebotes ansekeinend 
mit rackt gemischten Gefuhlen aufgenommcn, wie aus 
den Batrachtungen haryorgeht, welche die genannto Zeit- 
schrift an ihre Meldung kniipft. „D er Wettbewerb aus 
dem elsaB-lothringischen Gobiet is t bareits da“ , beginnt 
sie und meint, daB die Zaiten sich sehr schnell gtewandelt 
hatten. Die franzosische Ragierung vertrcto dio Ansicht, 
daB aujonblickifch, solango dio Stahlwirke in Belgien 
und Nordfrankroieh nicht wieder batriebsfahig seicn, dio 
Nachfrage naeh Thomasroheisen im oigenen Lando zugering 
sei, und mache deshalb ih r Angebot an England. „Donn 
bei uns harrsekt auigesprockener Mangel an Roheisen 
infolgc der Politik dar Ragierung wahrend das Krieges, 
zwar den Ausbau der Stahlwerke geldlich zu uberstutzen, 
sich abar dan gleichen Griindan dar Rahaisanerzeuger 

‘gegenuber ablcknend zu verhalton.“ Die franzosische 
Regierung b ie te t das Roheisen zu 217,50 Pr, f. d. t  an 
frei Antwerpen, was —- 30 Pr. zu 1 /  gerechnet — einem 
Preise von 7 /  3 S  f. d, t  entspricht. Dazu kommen dann

l) 1919, 27. Jun i, S. 890.

noch die Ko3tcn fiir dic Fracht und Versicherung ab 
Antwerpen. Trotzdem bleibt der Preis erheblich unter 
dcmjenigen, der nach den neuen Yertriigch in England 
fur RóhsiSeh gezahlt werden muB. Das englische Fach- 
blatt otnpfindat w eiter Unbehagen dariiber, daB das 
Angebot von dar franzosischan Ragierung selbst ansgeht. 
Wenn es.sich utn eine Piiyatfirm a handele, so Wurden; 
die Vorkehrssehwierigkeiten. der Lieferung des Eisens 
nach Antwerpen iiuBarst hinderlich sein; so aber habe die 
franzosische Ragierung alle Vorkehrungen getroffen, um 
dio Verkehrshindt'rnisse zu beseitigen. „Die Zukunfts- 
aussichten sind also fur dan englischen Rohaisonerzeuger 
nicht.sehr baruhigend“ , m eint das B la tt und ruft śchon 
nach Sehutzzollen, indem os fortfiihrt: „W ir haben bis 
je tz t noch koine endgiiltige Erklarung der Ragierung iiber 
die kuaftige Zollpolitik erhalten, aber sobald der Friede 
unterzeichnct ist, kann diese Angelegenhcit nicht liingcr 
hinausgezogort worden. Augenblicklich sehen sich die 
Erzeuger, was dio Uusichorheit auf dem Arbeitsmarkt 
noch vermchrt, dem Angebot ausliindischcr Waren aller 
Art gegenuber, und nur die hohen Frachtcn bieten noch 
Schutz: Amorikanischos Halbzeug wiirde sonst den M arkt 
ubarschweminen. Und was Roheisen betrifft, so stehen 
wir zu.n ersten Małe in unsąrer Geschichte in groBem 
Umfango auslandischen Augoboten zu niedrigeren Preisen 
gegeniibar, ais die englischen Erzeugcr gewahren konnen. 
In der Vcrgangenheit sind wohl von Zeit zu Zait geringe 
Mengen Roheisen aus Alabama und Spanion eingefiihrt 
worden, auch h i t  wahrend das Krieges ein umfangreiclier 
Bazug amorikanisohsn basischen Roheisens stattgefunden. 
In  gcwoknliehen Zaiten h a t jedoeh der britische Roheisen- 
erzeuger ste ts allein den heimischen M arkt yersorgt, ob- 
wohl er oft sein Eisen ohne Nutzeri vcrkaufen muBtc 
und niemals einen gleichen fortdauerndcn betraehtlichen 
Gewinn erzielt hat wie das Festland und Amerika. Es 

. ist selbstyerstandlich unmoglich, noch Gelder fiir dio 
Eisen- und. Stahlindustrie zu erhalten, wenn sich diese 
von Zait zu Zeit dar Einfuhr ausliindischer Waro gegen- 
iibarsieht, dio jeden Nutzan auf ein verschwindendes MaB 
kinabdriickt. Augcnblicklich basteht allerdings groBer 
Mangel an Roheisen, undgroBe Mehgcn konnteneingefuhrt 
werden, ohne den heimischen M arkt zu schadigen, aber 
die Erfahrung lekrt, daB, wenn sieli der Handel erst 
oinmal dieser Ware bemaektigt kat, ihre Einfiihrung nur 
zu leicht D auercreignis wird.

Die Gefahrdung von Deutschlands kunftiger Kohlenwirtschaft durch die Friedens- 
bedingungen.

Unter obigor Ueborschrift voroffentlicht Dr. E. 
J iin g s t einen m it zahlreichen Schaubildern ausge- 
stattsten, hochbedsutsamcn Aufsatz, aus dum wir nach-.

• stohend das Wichtigste wiedergeben: Auf keinem Ge- 
biet ist dar wirtschaftliche Aufschwung unseres Landes 
vor dam Kriege gleich augenfiillig in Erschainung getre- 
ten wic bei Kohle und Eisen, und auf keinem Zweige 
uaseres Wirtschaftslebens wird auch dar Niedergang, den 
der ungluckliche Ausgang das K rieges iłbsr uns bringt, 
mit gleicker Schwere wuchten.

Die starken Wurzeln der K raft der deutschen Volks- 
wirtschaft lagen nicht zuletzt in dam Raichtum uasares 
haimischen Bodens an Kohle und in daren guter Be- 
schiffenhait. Unsare sieharen Steinkohlenvorrate werden 
auf rd. 57 Milliarden t  barechnet, dazu tre ten  noch wahr- 
scheinliche Yorrato von 137,6 Milliarden, so daB sich cin 
Gcsatutbaśtand von 191,5 Milliarden t  ergibt.

Durck die Abtrctung von Lothringen, dam Saar- 
bazirk und Obarschlesien werden die sich3ren Vorriite 
auf noch nicht 40 Milliarden t odar weniger ais 70%  
lhressaitharigen Bastandes zuriickgehen, und die Gasamt- 
'o rratc  werden gar eine Abnahaie auf 78 Milliarden t 
oder4Q%erfakren. Durchoine Basatzung von mindastens

l ) Gluckauf 1919, 28. Jun i, S. 488/91.

ISjahriger Dauer scheidcn auch die Steinkohlenrorrate 
am linken Niedorrhein und bai Aachen aus, unserem 
Maehtbereich aus. G&nstiger sind wir hinsiclitlich der 
Braunkohle gcstellt; ihre Ybrkommen in dan abzutroten- 
don Gebieten sind bai 30,5 Mili. t  gegen 9300 Mili. t 
insgesamt ohne Bedeutung, von dem Gssam tvorrat finden 
sich allerdings mokr ais vier Zehntel auf dar linken Rkein- 
saite.

Nickt in dam gleicken MaBe wie unsere Yorrate, 
wannsekon im mer nock sakr kart, wird unsare Gewin- 
tiung, an Stainkolde durch dio Friedensbedingungen in 
Mitlcidenschaft gezogen. In den abzutretenden Gabiets- 
tailen wurden 1913 C0,4 Mili. t  gleich 31,8%  unserer 
G esamtfjrderung an Steinkohle gewonnen, so daB auf das 
vecbleibendeDeuti>chlandcine Gewinnungron 129,7 M ill.t 
entfiillt; aber fiir das laufends Jak r und auf absakbare 
Z^iit kinaus ist entfernt nicht m it einer gleich hohen 
Fordarung, sondarn im giinstigsten Falle m it sieban 
Zahntaln dar bisharigen Fórdarleistung in dem verbtciben- 
dan Dautschtand zu rechnen; das waren 91 Mili. t, von 
denen nock dazu 4,9 Mili. t  auf das basetzto linksrhoinische 
Ge-biet entfallcn. Nach dem Ergebnis der ersten vier 
Monate das laufenden Jakres is t diese Schatzuag noch 
zu giinstig; in diesem Zaitrauni wurden in Deutśehland 
24 Mili, t  gefórdart, das macht aufs Jah r gerechnet etw a



ziigtioh Luxemburg. Fiir das verbleibendo Deutschland 
ist auf Grund dor bisherigen Vorti&ltnisao m it oinem Vcr- 
brnucli von 119,4 Mili. t  (davon 17 Mili. t  fiir dio besotztcn 
Gebiete) zu rechnen. Wenn wir den uns vom Feinde 
aufzuarlogonden Bcdingungon gorecht werden wolloii, so 
mtissen wir oine dorartig gostoigerto wirtsehaftliehe Tiitig- 
k o it ontfaltoh, daB ein Ruckgang des Vorbrauehes von 
soinor seitherigen Hoho kaum in Frage kommt. Ber 
Umsehwung in dem Verhaltnis von Forderung zu Ver- 
braueh miiBto dazu fiihron, daB sieli uusor Forderuber- 
schuB von 33,0 Mili. t  vom Jahre 1913 in eino Fehlmengc 
von niohr ais 28 Mili, t  vorwandeln wiirde; aus einem 
Kohlenausfuhrland wurden wir oin Kohlonoinfubrland.

Die Sehaffung eines Aus^leiches durch entsprecllendc 
Steigorung der B ra u n k o h le n fo rd o ru n g  orsoheint aus- 
gesehlossen. Wenn auch in don abzutrotenden Gebioten 
nur ganz wonig Braunkohle gowonnon wird, so ist doch 
duroh manohorloi Umstiinde m it einem groBeren Riick- 
gang dor Fórderergebnisso im ubrigen Deutschland zu 
rechnen. Iri don oraten vior Monaton dieses Jahros belief 
sich dio Braunkohlenfordorung in Deutschland auf 
28,35 Mili. t, das wiirde fur das ja h r  gerechnet 85 Mili. t 
ausmachen. Boigloiehbleibendom Verl>rauch bliebe jedocli 
immer noch eine Fehlmengc von 10 Mili. tbostehen, und es 
konnte nach wie vor nicht davon dio Redo se in , an Stelle 
dor ausfallondeń Stoinkohle Braunkohle zu vorwenden.

1913 standen Deutschland'aus eigener Forderung und 
Einfuhr 201,4 Mili. t  Stoinkohle zur Yerfugung, iiber
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Abbildung: l.
Yerwendung der Deutschland im Jahrc 1913 zur Yerfugung 
stehenden Stclnkohlenmengen aus Forderung und Einfuhr.

72 Mili, t, wobai allordings zu berucksiohtigen ist, da (i 
zahlreichó Ausstiimle und nndoro Storungen dio Forderung 
ungiinstig beeinflnllt haben.
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Der Bedarf und Heine Gllederuog. Fiir dte Decki:np des liedarfa zur Ver- Fehlmenge.
fiigung stehende Mehge.

Abbildung 2. Der Bedarf Denisehlnuds an Stoinkohle und selne Deekung im ersten Frledeniijalire.

Zahlentafel l. Y erw en d u n g  d e r  D e u ts c h la n d  im  d i ren Verwendung dio Zahlentafel 1 und dio zugohorigo 
J a h r e  1913 z u r  Y erfu g u n g  s te h e n d o n  S te in k o h -  Abb. 1 AufschluB geben.

lonm engon  (F o rd e ru n g  u n d  E in fu h r) . Dio Zahlen stellen jedoch nur Ahniihoruugswerte-
_________ ____ ________________________________1 dar. Dio roichlich 200 Mili. t  Stoinkohle, iiber die Deutseli-

Jlill. t % land im Jahre 1913 vorfugte, fanden, wenn man von
--------  --------- -----—  ..........— _  -------- ------------ der Ausfuhr in Hoho von 45 Mili. t  absieht, uberwiegend

ZeehonsclbstYerbrauch ........................  11,9 5,S9 fur geworbliche Zwecke Vorwendung.
Sonstige bersbaulicho Gewiimung. . 1,2 0,(51
Hausbe<lai'f, Gasanstalten, \Vasserver-

sorgung. . . . ................................. 29,8 14,79
T ran sp o rtw eśen .................................... 23,0 11,42
Iśah rungsm itte lindustrie ...................  3,5 1,72
Metallgewinnung und -Y3 rarbfeitung,

Maschinen- undelektrische Industrie 00,5 33,00
Uebriger gcwerbUehcr Bedarf . . . .  - 19,0 9,41

........................................... , b lAusfuhr.....................................................  4;>,0 22,32 Wtsser-
---- ---------- -—.-------- ------- ------------- :—. ------------ - \e r s e /y iM /js ffn /f .

W ihrond wir kuiffcighin m it einer Steinkohlen- -4 t#X l,
gowinnung von kau n mehr ale 91 Mili. t  zu rechnen \  /
haben oder rd, 100 Mili. t w jńiger ais in d sr Friedens- /
zeit, wird iraser Yerbrauch cntfom t nicht eino gleiehe
Abnahmc erfahren. Er t):‘t ru i 1913 155,5 Mili. t, davott Abbildung 3. Yerwendung der Deutschland Im ersten
cntficleil 37,1 Mili. t auf die abzutretenden Gebiete zu- Frledensjahr zur YcrfUgung atehendcu Steinkohlenmcngcn.
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Metallgcwinnung und -vorarboitung, Masohinon- und 
elektrisoho Industrie bnanspruchtcn allein 00,5 Mili. Ł 
und der sonsbigo gowerblichc Bedarf 22,5 Mili. t, Welche 
Dcckuugsmoglichkoit bosteht unter de u geschildcrtcn Ver- 
hiiltnissen fiir don industriollon Bedarf ?

Fur dio .crsto Friodonszcit nolunon wir auf Grund 
dor fruheren Vbrhilltnisse oinon innorcn Jahresbedarf von 
119,4 Mili. t  Stoinkohlo an, hicrzu wurden dann noch 
43,3 Mili. t  ais Zwangslicferungcn auf Grund dos Fricdens- 
\rertragostroton, so d iB oin Gagatntbpdarf von 102,7 Mili. t. 
ih Frage kamo. Soine Gliodorutig ist in dem orśton Kroiso 
dor Abb. 2 eraiehtlich. Fiir dio Deokutig dieses gewaltigon 
Bcdarfcs wurden uns aber aus oigontir Fordorung nur 
91 Mili. t  und aus etwa zu erwartenden Lieferungon der 
abzutretenden Gubieto ; 7 Mili. t  (d. i. amuiEornd dio 
ITalfte ihrer Friodonsloistung) zur Vorfugung stehen, zu- 
saininon 98 Mili. t. Es borechnet sioh somit eine Fehl- 
monge.von (14,7 Mili. t, fiir doren Bozug wir. auf das 
Ausland angewiesen waren. Boi der ganzon Lago dos 
Woltkohlonmarktes ist aber an dio Lieforung eińor solohon 
Mongo nicht im ontfernteston zu d n n k e n b o i  unsoror 
Zahlungaunfiihigkeit diirfte uns dor Bozug auslandischor

Kohle iiberhaupt so gut wie voIlstand.ig verw'ehrt sein. 
Es sohoint daher richtig, dio. fiir dic Deckung unseres 
Bsdarfes zur Verfugung steheudon Mengen nicht auf mehr 
ais 98 Mili. t  zu bomessen. Yon dieser Menge wurden 
dio Zwangslicferungcn auf Grund d js  Fricdensvortragcs 
schon allein 43,3 Mili. t  gleich 4-1,18% beanspruchen, 
10 Mili. hiitten der bergbaulichon Gewinnuńg zu dienon. 
Ein Abstricli von diesen Mengen kommt nioht in Botracht, 
wohl auch nicht von den 2,7 M illet, die fiir dio Nahrungs- 
mittelindustrie angesetzt sind. Auf Hausbcdarf usw. und 
Transportwesen wurden in dom rorkloinerten Deutsch- 
land zusamnion etwa 40 Mili. t  ontfallon, und wollto maił 
hier auch oine Einsehriinkung y o n  2 0  %  ais angiingig 
und wahrschoinlich annehmen, so stiinden dann fiir den 
eigentlichen gewerbliclien Bedarf an Stello der in Abb. 3 
verzeichneten 1,8 Mili. t, boi Vorzicht auf jeglichc Aus- 
fuhr, doch auch nur 10 Mili. t  zur Vcrfugung. Das wurden 
aber angesichts dor Tatsaclie, daB dio Industrie nach doili 
Stande von 1913 auob in dom vorkloinorten Doutsch- 
land noch einen Bendrf von rd. 05 Mili. t  gehabt liat, 
don volligen Zusammenbruch unseres Wirtschaftslobens 
bedeuten.

V ereins-Nachrichten.
Nordwestliche Gruppe des Vereins Deut

scher Eisen- und Stahl-Industrieller.
Protokoll iiber die Hauptversammlung vom 11. Juli 1919. 
nachmittags 3 Uhr, im Sitzungssaale desA. Schaaffhausen- 

schenjBankYereins, Dusseldorf.

Zu d jr  H iuptvjrsam mlung waran dio Mitgliodor 
durch Rundschreiban vom 30. Juni d. J. oingoladen.

Die Tagośordnung war wie folgt festgesotzt:
1. Ergiinzungswahl fur dio nach § 3 Abs. 4 der 

Satzungen ausschoidendon Mitglieder des-Yor- 
standes und Neuwahl von Mitgliedern.

2. Bericht iibar dio Kassenvorhiiltnissc sowie Be- 
ratung und BesohluBfassung iiber die Einziehung 
und Fostsetzung dor Beitriigo.

3. Jahresberioht, orstn ttct vom gosohiiftsfuhron- 
don Mitglicdo dos Vorstandes.

4. Etwaigo Antriigo der Mitgliedcr.
Die Hauptversammlung wird um 5 Uhr nachmittags 

vom Vorsitzonden, Herrn Ganeraldircktor Gehcimrat 
tSt.-gttg. o. li. W. B oukonberg , m it BogruBung der Er- 
schiononon oroffnot.

In  Erlcdigung dor Tagośordnung werden
zu 1 dio nach d sr Rjihonfolgo ausscheidenden Mit

glieder Gohoimrat ®r.*3nfl. o. h. W, B eukenborg , Kom- 
merzionrat 2)r.«3[ng. e. h. F r. S p rin g o ru m , Konmerzien- 
ra t o. li. P. R eusch , Kommorzienrat C. B ud.
Poon8gcn, A loxandor P ost,D irck to r A. Schum acher, 
Gencraldirektor H . V ohling , D ircktor G. V ie lhabe r, 
Dircktor 3>c,»Qrtg. W, .W end t wiedcrgewahlt.

Zu 2 wird dar Jlariclit uDar <lie Kassenverliiiltniśse 
ers ta tte t untor bsstom Dank an dan Sclntz naister, Herrn 
Kommcrzicnrat C. R ud. Poonsgcn , und dio beiden 
Rechnungsrevisorcn C. M a n n s ta e d t und E. Luog. Es 
wird bosehlossen, dio Bcitriigc fiir 1919/20 in zwei Jahres- 
teilen zu erheben.

Zu 3 orstn ttct das gescliiftsfiihranda MŚtglied des 
Vorstandes don Jahrcsbsricht, dor in dar niiehsten 
Numnier von „Stahl und Eison“ zu n Abdruok gelangt.

Zu liegt nichts vor.
SchluB dor Vbrsammlung 61/* Uhr naohmittags.

Bcuke.nberg. Beumer.

Verein deutscher Eisenhiittenleute.
Aenderungen in der Mitgliederliste.

Addmmcr, Heinrich, Sipl.-gttg., Oboring. u. GioBcroivor- 
stand dos W urtt. IliittOnw,, Wasseralfingen i.'W urtt.

Benning, Wilhelm Th., Ing., Dusseldorf, Achenbachstr, 57.
Bicrhoff,Otto, 5DipI.*,3n0., Berlin NW 52, Tliomasius-Str. 4.
Birfalbach, Robert, Fabrikdir., Elborfeld, Worringcrstr. 75.
Bossnmnn, Hermann, Ing., Dusseldorf, Graf-Rockcstr. 54.
ISrossard, Otto, berat. Ingonicur fUr GicBerciwcson, Frank

furt a. M., K reuizer-Śtr. 9.
Dwsing, Peter, Betriobsdiroktor der Berg. Stahl-lndustric, 

G. m. b. H., Remsoheid, Łoborner-Str. 25.
Ebertz, August, ®ipl.-Qng., Betricbsdircktor des Kraftw. 

Goldonberg-Werk, Knapsack, Bez. Coln.
Fathcusr, Adolf, Ingonicur, Bochum, Stoin-Str. 34.
Gcinur, Paul, Hooliofcning. der Friedrich-

W ilhchns-Hutte, Troisdorf a. Siog, Ifiittenkdsino.
Jebcns, A. Garol, ©tyl.-gtig., Assistent am oisenhuttcnm. 

Labor. der Techn. Hochschule, Potsdam, Breitc Str. 42.
Kneer, Norbert, Oboring. u. GioBcrcichef d. Fa. A. Mon- 

forts, M.-GIadbach.
Kohlmaim, Adolf, Obcringenicur a. D., Wiistewaltersdorf, 

Bez. Breslau.
Masberg, Ernst, Oberingcnieur d. Fa. Poettcr, G. m. b. H., 

Dusseldorf, Stephanicn-Str. 40.
Ncubcckcr, Theodor, Ingcnicur der GutelioffnuńgshUtte, 

Essen, Zwolgcrt-Str. 13.
Pulwc y,Em.U, Ingcnicurdes Kraftw. H cinitzb. Saarbrucken.
Reining, Heinrich, Ing., Inh. d. Fa. Hcinr. Roining, 

Diissoldorf, Stein-Str. 20.
RUcheri, Hubert, Ingonicur, Hannovcr, Am Schiffgrabcn 15.
Rosenkranz, Julitts, Oberingcnieur, Mulhoim a. Rulir, 

H agdorn 01.
Riihl, August, 5)ip[.*3itg., Duisburg, Lutlier-Str. 8.
Rnppirt., Ottomar, Dircktor, Stellv. Geschaftsf, dor Borg. 

S tahl-lndustric, G. m. b. H ., Romschcid.
Scherr, Carl, Dircktor der Sicgener Eiscnbahn-Bedarf- 

A.-G., Siegen i. W., W ilhdm-Str. 5.
Sehmitz, Fritz, Dircktor, Mindon i. W., Simeonsglacis 3.
Schuchart, Adolf, Obering., P u n a  a. Elbe, Stahlw. Pjrna.
Spier, Adolf, fng.,B ad Ilomburg v. d. llohc. Luiscnstr. 127.
Warnstorf/, Erich, tcclin. D ircktor das Slalilw. Pirna, 

P in ia  a. Elbo, Rottwerndorfer Str. ! b.
Weyrich, Carl W., Batriebsleiter des Martinw. des Baro per 

Walzw., Barop i. W., H aide-Str. 8.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslos
Seachtet die 9. Listę der Stellung Suchenden auf Seite 129/31 des Anzeigenteiles,
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Rudolf Lochner *{*.
N ich langem Ljiębn verschied am 2. Julii 1919 zu 

Dussoldorf-Gerresheim der Oberingenieur R u d o lf  Locli- 
ncr, ein namentlich in dan K reisen dar GicBareifaehleute 
bekannfces und hochgeschiitztas Mitglied unsares Vereins 

. deutscher Eisęnhiittenleute.
Rudolf Lochner wurda a.n 29. April 1885 ais Sohii 

des Kaiajrughan Rantanatmannss Lochaer zu H illć n. d.
■ Saalo gcboren; er bosuchte zuuiichst die Raalschule zu 

Metz, wohin sainaEltern nach dem Deutscli-Franzosischen 
Kriege von 1870/71 gezogen waran, und legte dort im 
Jahre 1883 die Rąifepriifung ab, Nach einjahrigor prak- 
tischar Arbeit in dar Kgl. Maschincnwarkstiitte zu Metz 
studiertó er das Maschinenbaufach; und zwar acht Semester 
in Karlsruhe und vicr Semester in 
Darmstadt. Wahrend der Stlidien- 
zeit in D arm stadt gcniigtc er gleich
zeitig seiner Dienstpflicht; cinige 
Jahre darauf wurde er zum Rcservo- 
offizicr befordert.

Ani 1. Oktober 1S91 tra t Lochner 
auf dem Konstruktionsburo der.
Criickenbauabteilung der Gutehoff- 
nungshutto in Stcrkrade ein, blieb 
in dieser Tatigkeit aber nur bis zum 
15. Februar 1892, weil er am selbcn 
Tage ais Betriebsassistent zur Eisen- 
gieBcrci ubertrat. Infolge der ihm 
tiigcnen T atkraft und seines aulier- 
gewóhnlich lęichten Auffassungsver- 
mogens arbeitete er sich rasch in das 
neue Gebiet ein und wurde deshalb 
schon am 1. Jam iar 1895 m it der 
Leitung der EisengieCoroi betraut.

In dieser Stellung erntete ergroBo 
Erfolge. Insbesondero pflegte er 
die H erstellung; von Stahlwerks- 
GuBformen und orreichte, daB dsren 'Haltbarkeit. bald 
allgemein ais rorzuglich anerkaniit wurde. Bekannt ist 
ferner das nach ih n  benannte Trocktiungsverfahren, boi 
dem dickwajfuije GuBstucke (GuBformen, Tiibbings, 
Walzen) in gliiKandam Zustanda au3 dar Form entleert 
und in besondarsn Trockengruban dazu benutzj, warden, 
um die neuan Gu3for jien und Kerne ohne jeden Aufwand 
yon Brennstoff zu trocknen. Mit Vorliebe widtnete er 
sich auch dem MaschinenguB: infolgedassen wurde er bei 
der Neugestaltung derin  don 90er Jahren von don Elck- 
trizitiitsfirmen gebauten Typen elektrischar Masćhinen 
ais Sachverstandiger zu Ra.te gezogen, dam it die Bauart 
don seitens dar GieBarei zu stellcnden Ahforderuńgen 
entspriiehe. Weiter yąrdient erwahnt zu werden, daB 
unter Loehntirs Laitung und nach den von ihm aus- 
gearboiteten Plśinen in den Jahren 1899 und 1900 die 
GieBerei der Gutchoffnungshiitto vollkommen neugebaut 
wurde.. Die bai dam Bau angewendeten Grundsatze 
dienten splitar bai einer Raiha andarer GieBereineubauten 
ais Muster.

Leider wurde dam Strcben Lochners auf derlloho seiner 
Laistungsfahigkoit in kriiftigem Mannesalter durch ein 
unhailbareś Lungenleidan ein Ziel gesetzt.: Am 1. April 
1900 muBta er aus Gssurtdhaitsrucksichten die Leitung 
dor GieBarei nied-arlegen und iibarnahm die Stellung eines

Raiaainjenieurs dar Storkrader Abteilungen der' Gutc- 
hoffnu-igshutte. Spater wurde er.Ton der Direktion mit 
dar Erledigung besondorer Aufgaben betraut.

A.n 15. Februar 1917 trat-Lochner nach 25jahriger 
Tatigkeit aus den Dicnsten der Gutehoffmingshuttc aus 
und zog nach DuSsoldorf-Gerrosheim, um dort in volliger 
Ruha seiner Gesundheit zu lcben. Trotzdam versehlim- 
merte sich, in erster Linie durch die schlcchte Ern-ihrung 
dar letzten baiden Kricgsjahre, sein Zustand stiindig; 
kurz vor sainem Tode kam noch eine Niereneiitzundung 
hinzu, dio das Endo basćhleunigte. Auch sonst- hatte 
Lochner im Leben viel Schweres zu trageii, da seine 
Gattin, dio Mutter seiner bluhsńden Kinder, lange Jalire 

gelahmt und ans Krankenlager ge- 
fessclt war, bevor sio ihm im Tode 
voranging.

x\bor all dieses Leid vermoehte 
nicht semen kostlichen, sarkastisch 
durchtrankten Humor zu unter- 
drucken. Im Kreise von Gcsinnungs- 
genossen, wenn nach deśTages Miihe 
und Last ein friseher Trunk Er- 
holung b o t, war Lochner einer der 
frohliclisten; unbekummert lieB cr 
bei solchen Gelegenhoiten seiner 
lebenspriihenden Laune dio Ziigel
schieBen, moehte er auch noch so
anstrongende Verhąndlungcii — er- 
innert sei nur an die Beratungen 
im Techn ischen Aussehusse des
Voreins deutscher EisengieBereien, 
dem cr bis zu soinem Todo an- 
gehorte — gerado hinter sieli 
liabon. Wio cr auf der einen 
Seito aus dem rpichen Schatze
seines Wissens und seiner mannig- 

faltigc-n Erfahrungen seinen Freundcn und Mitarbeitera
beroitwillig abgab, so war er auf dar anderen Seitc in
den Stundsn das uagezwungenen Baisammenseins stets 
darauf badapht, den Gagner, dar sich ihm in Berufsfragen 
entgegengestellt und den er m it den geistigen Waffen de.s 
bedeutendea Fachmannes bekampft hatte, wieder zu vcr- 
sohnen und zu orheitern.

Mit Rudolf Lochner ist eine saft- und kraftvolle 
Personlichkeit, ein gerader, offener Eisenhuttenmanu zu 
Grabę getragen worden. Seitcne Bagabung und Geiśtcs- 
schlirfo, sowie eine glilnzende Untorhaltungsgabe verband 
sich bei ihm m it liebevollcr Hingabe an seinen Beruf; 
seine Piane wuBte er ste ts m it zah?r Willensstarke und. 
gliicklicher Hand zu verwirklichen. Und wenn ihm 
auch dio bittere Erkenntnis nicht erspart blieb, daB die 
heimtuckische Krankliait, dio ihn baschlichan hatte, seinein 
Wollen und Konnen ein vorzeitiges Ziel gesetzt habe, 
so war fur ihn doch das BewuBtsein, in gesunden Tagen 
Tuchtiges geleistet zu haben, ein Trost und eine Genug- 
tuung. Treua gab er um Treue, dic Ehrc stellte cr iiber 
alles. Ein uabasieglioher Lebenswille liielt ihn noch auf- 
recht, ais e r den Vernichtungskoim boreits in seiner Brust 
trug, und yerliehihmdic K raft, demTodc anderthalb Jahr- 
zehnto abzutrotzen, bis endlicli der Augenblick von Deutsch- 
lands Selimach und Niedergang ihm die Erlosung brachtc

N eue M itg lic d e r.
Dietrich, Rudolf, Oboring. d. Fa. Fricd. Krupp,

A.-G., Essen, Kurfursten-Str, 49.
Fellinger, Eduard, Ing., BatriebsleiterderEissnw.Reisholz, 

G. ml b. H., Rsisholz bei Dusseldorf.
Hartje, Werner, ®ip[.*Qug., Walzw.-Assistent der Dort- 

munder Union, Dortmund, Konigwall 35.
Knipping, Albert, Betriebsing. im Stahlw.

dar Rhein. Jletallw.- u. Maschinenf., Dusseldorf-Rath, 
Artus-Str. 11.

MyfĘr, Johannes, Bargassessor a. D., Geschaftsf. der 
Erzstudien-Ges., Dortmund, Beten-Str. 12.

Stchs, Leo, Dr. jur., Geriehtsassessor, Hattingen a. Ruhr, 
Tanrichshiitte.

Volkmann, Otto, Handlungsbcvollmiichtigter der A.-G.
Wescr, Bremcn, Altenwall 15.

Windisch, Felix, Prokurist des Stahlw. Mark, Wengern 
a. d. Ruhr,

G o sto rb en .

Breuer, Josęf von, Generaldirektor, Pilsen. 2. 7- 1919. 
Hclmholtz, O., D iroktor, Hageir. 30. 6. 1919.
Johannes, Wilhelm, Dr., Direktor, Dusseldorf-Obcrkassel. 

19. 6. 1919.
Karhauscn, Ernst, D irektor, Dusseldorf. 2. 7. 1919. 
Liirmann, Fritz W., ®r.»3ng. e. h., Osnabriick. 24. 0. 1919- . 
Schróter, Faul, Dr., Handelskammer-Syndikus, Duisburg- 

Rulirort. 2. 7. 1919- '  .


