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Zur Kaligewinnung aus Zement- und Hochofenstaub.

In der Presse der uns bisher feindlichen Lander 
wird noch immer erórtert, wie man sieli vom StaB- 

furter Kali unabhiingig machen kann. Man hat ein- 
geselien, daB die elsassischen Gruben den Bedarf 
nicht decken konnen, und suclit nun nach neuen 
Kaliąuellen. Zu den bekannten Vorschlagen ist 
jetzt noch der Plan gekommen, die Mutterlaugen 
der Chilisalpeter-Raffinerien auf Kali zu verarbeiten, 
eine Iioffnung, die wohl bei dem durchschnittlich 
geringen Kaligehalt der Salpeterlager triigerisch ist1).

Wie England haben auch die Vereinigten Staa- 
ten2) wahrend des Krieges grofie Anstrengungen ge- 
macht, eine heimische Kaliindustrie zu schaffen. 
Man hat an den Kiisten des Stillen Ozcans mit der 
Gewinnung und Verarbeitung von Kelp in groBem 
MaGstabe begonnen. Da der kalifornische Kelp 
aber nur 1,3 % K.O enthalt, hat das mit C Millionen § 
arbeitende Unternehmen, trotz der geplanten 
Nebengewinnung von Jod, Azeton, Aethylazetat, 
-propionat und -butyrat sowie endlich von Algin,. 
den Betrieb inzwischen bereits wieder cingestellt3). 
Die Sałzlager des Searless-Sees in Kalifonaień sollen 
monatlich 4500 t rohe Kalisalze liefern. Auch die. 
Alunitverarbeitung in Utah liefert angeblich bereits 
600 t  hochgradiges Kaliumsulfat4).

In den gesamten Zementfabriken des Landes 
kónnten durch das Cottrell-Verfahren jahrlich 
100 000 t  Kali gewonnen werden, wenn man die 
reichlich vorhandenen kalihaltigen kambrischen Sehie- 
fer und Serizite mit 8 % Kali im Drohofen unter 
Kochsalzzusatz verarbeiten wiirde. Die Riverside- 
Portland-Cement-Wcrke(Kalifornien)habenfurStaub- 
scliadenprozesse, Ankauf durch den Staub beschildigter 
Apfclsinengiirten und Entstaubungsversuche iiber 
1 Million § ausgegeben. Nacli griindlichcr Priifung

*) Nach Bulletin de la Societó d’Encouragement 
pour 1’Industrie nationalo 1918, Mai/ Juni, S. 521, konnte 
diese Quollo jahrlich 700 000 t  liefern. Die Salpeter- 
gewinnung betrag t hochstens 3 000 000 t.

a) Engineering 1918, Dez., S. 704/5.
3) Die wirtschaftlicheDemobilraachung 1919,15. Marz, 

S. 540.
4) Dio Verarbeitung von Gesteinon zum aussohiicB- 

lichen Zweck der Kaligewinnung Is t bisher nooh immer 
erfolglos gewesen. Die Zeitungon beriohten, dnC jetzt 
auóh die italienisohen Fabriken, welohe Leuoit verar- 
beiton, ihren Betneb eingestellt haben.

des Cottrell-Verfahrens wurde im Jahre 1911 mit dem 
Bau einer Entstaubimgsanlage fiir zelm Drehofen 
v'on 1000 000 KubikfuB/min (1,7 Millionen cbm/st) 
Abgas von 400 bis500 °C begonnen. Die Anlage kam 
im Jahre 1913 in Betrieb. Der Wirkungsgrad betrug 
anfśinglich 95% , wobei fast 100 t  Staub in 24 st 
abgeschieden wurden. (Danach enthielt das Rohgas 
bei 0 0 3 bis 4 y 2  g/cbm Staub und das Reingas 
0,15 bis 0,225 g/cbm Staub.) Die spriihenden Elelc- 
troden best<anden aus Driiliten und die negativen 
aus ąusgespannten Drahtschirmen. Vor ein oder 
zwei Jahren wurde ein Kettenrohrreiniger dahinter- 
geschaltet, der aus einem die negative Elektrode bil- 
denden Rohr yon 16 FuB (4,87 m) Durchmesser be- 
steht, in dem eine Kette ais positive Elektrode hatigt. 
Dadurch ist der Entstaubungsgrad auf 99 % erhoht 
worden (das Reingas enthalt also angeblich nur noch 
30biś45mg/cbm Staub). DieBetricbskostcn der Anlage 
werden durch den Yerkauf des Staubes reichlich 
gedeckt. Nach einer anderen Bcschreibung bestehen 
die Niederschlagskammern aus Blei m it Bleiplatten 
ais negative Elektroden und glimmer- oder asbest- 
isolierten verbleiten Eisenstangen ais positive 
Elektroden.

Nach einem weiteren Bericht ist die Erhohung 
des Reinheitsgrades nicht auf eine Verbesserung des 
Cottrell-VeifahrcnsoderLodge-Verfahrens, wieman in 
England sagt, sondern auf die Einspritzung von 
Wasser in die Staubabscheider zuriickzufuhren. Da
durch nahert man sich den bekannten Nafireinigungs- 
verfahrenJ).

Die. Gewinnung von Kali aus HochofengichtstaHb 
befindet sich in Amerika unzweifelhaft noch im Ver- 
sucliszustande. Die Vereinigten Staaten besitzen in 
den Alabamaerzen eine wićhtige Kali quclle. Li nn  
B ja d le y  der Oberingenieur der Research Corpora
tion in New-York hat im September v. J. auf der
4. Landesausstellung der chemischen Industrien Ame- 
rikas in New-York folgende Kalibilanz fiir Alabama- 
hochofen mitgeteilt, welche Erze mittleren Kali- 
gehaltes verschmelzen:

J) W. H. Ross in einer Sitzung des Now-Yorker 
Zweigvereins des American Institu te  of Mining Engineers 
(Le Genie ciyil 1919, 4. Jan ., S. 14).
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M o l l o r a n a l y s e n .

Fe
%

St Oa
%

Ala 03
%

Ca O 
%

MgO
%

Asche
%

C
%

NaiO
- %

KsO
%

Erz Nr. 1. 46,36 17,42 4 ,1 9 5 ,0 3 8,33 _ —, 0,62 1,27
Erz Nr. 2 . 54 ,6 9 12,78 3 ,4 9 4 ,0 4 6 ,00 — — 0 ,39 0 ,74
Kalkstoin . — 1,56 0 ,5 8 46 ,24 7,25 — — 0 ,6 4 0,26
K o k s . . . — 5 ,82 3 ,49 0,51 0 ,2 4 13,01 86,15 0,39 0 ,32

Z u sa m m e n se tz u n g  dos M óllers .
kg auf die 1000 kg Eath&ltend Prozcntualcr
erbUsene* Eisen kg K,0 K,0-Gchalt

Erz Nr. 1 . , 1558 19,78 61,0
Erz Nr. 2 . . 584 4,33 13,2
Kalkstein . , 720 1,87 5,8
Koks . . . . 2025 6,49 20,0

Summo 4887 kg 32,47 kg 100,0 %

Ergobnis:
Gesamtmenge dea auf 1000 kg er- 

zeugtes Eisen in don Hochofen 
eingefuhrtcn Kalis . . . . . .  32,47 kg

Kalivorlust dureh die Sehlacke auf
1000 kg erzeugtes Eisen. . . . 5,80 „

K aliverlust dureh Gasycrluste auf
1000kgerzougt.Eison(goschatzt) 0,58 ,,

Gosamtmenge dos auf 1000 kg er- 
zeugtosEisen gewinnbaren K alis 26,09 ,,

Gesamtkaligohalt dos Gasstaubes 34,11 % .
Gehalt des Gasstaubes an wassor-

losliehem K a li ............................. 32,10 %
-Wassorloslioher Anteil des Gosamt-

kaligehaltes des Gasstaubes . . 94,11% ’
Desgl. bereehnot auf dio .Gesamt

menge des in den Hochofon ein-
gefiihrten K a l i s ......................... 75,62 %

Gosamtmenge des auf 1000 kg er
zeugtes Eisen gewinnbaren
wasserloslichen K a lis ................  49,10 kg

Gosamtmongo dos auf 500 t  erzeug- 
tos Eisen taglieh gewinnbaren
wasserloslichen K a lis ................. 12 273 ,,

Desgl. bereehnot auf das Jah r von
350 T a g e n ......................... 4 295 370 „

'Yorsiohtige Sehiitzung dor im Be
trieb tatsilchlich gewinnbaren
M e n g o .........................................  80 %

Desgl. bereehnot auf eine Tages- 
erzeugung von 500 t  Eisen 
jahrlieh . .....................................  3 436 290 kg K 2 O1)

J . J . P o rte r und O. M. Stuli haben die Kali- 
bilanz eines lOO-t-Hoehofens in Buena V ista(Vir- 
ginien) aufgestellt, welcher einen kaliarmenBraun- 
eisenstein mit Kiesabbrilnden und etwas Mangan- 
erz verarbeitet. D am ach sind aus den Gasen 
auf 1000 kg erzeugtes Eisen 9,65 kg K 20 g e -  
winnbar.

Die Aussichten der Kaligewinnung aus Hoch- 
ofengasen lassen sieli am besten ersehen aus nach- 
steliender Gegenuberstellung der Kalibilanzen fiir 
drei verśchiedene Erzsorten, ein kalireiches Ala- 
bamaerz und zwei kaliarme Erze2) :

*) The Iron and Coal Trades Rovicw 1918, 13. Dez., 
S. 673. — L aM ctallurgialtaliana 1919, 28. Febr., S.72/4.

5) E. II. Lewis g ib t eino Kalibilanz fiir dio An- 
th razit - Hochofen der Glasgow Iron and Steel Co. wah
rend des Monats Oktober 1917 in Mining and Soientific 
Press 191S, 26. Okt., S. 559.

■ M o llo ra n a ly se n :

Fe
%

Si Oj

%
Ab Oj

%
Ca O
%

Ki O
%

E rz Nr. 1 . 49,8 19,2 4,8 1,3 1,8
Erz Nr. 2 . 36,0 15,0 4,0 17,0 0,2
Erz Nr. 3 . ■ 42,0 19,5 3,8 6,0 0,2
Kalkstein . 2,0 1,0 53,0 0,3
Koks . . . . — 8,7 5,0 0,3 0,3

E r g o b n is :
Kr. t Nr. 2 Nr. 3

K jO kg
fiir Erz 

kg

>ł , . {orforderliohfur 
£ “ 1 /  1000*8 B » »

2199
J224
1350

3020
580

1950

2606
1455
1500

Gesamtmenge dos in don 
Ofen auf 1000 kg Eison

»» 

* 1

oingefiihrten Kalis . . 
Abzug fiir Kalivorlusto in

49,75 14,79 16,99

Sohlaoko und Gas . . 5,20 7,80 7,00
J> Gesamtmenge des auf 

lOOOkgEiBen gowinn-
Jt baren Kalis . . . . 44,55 6,99 9,99

Desgl. ber. auf oine Ta-
gesorzeugung von 500 t

i f E is e n ...........................
Desgl. bei 600 t  Tages- 

erzeugung im Jahro in

22275 3492,5 4992,5

1* 1000 kg . . . . . 
Desgl.bei einem Ausbrin-

7796 1222 1747

gen vo n 80’/* 1000 kg 6237 978 1406
yt Wort dorJaliresorzougung 

bei einem Preise von 
500 $ je short ton

' (907,18) kg . . . . 3 436 587 538 878 774 706
Desgl. boi einem Preise

von 100 $ jo short ton 687 317 107 776 154 941
In den Ofen c lD g e f u h r t e s  Kall % K ,0 K,0 jo 1000 kg 

erxeugtcs Eisen
0,13 2,30

Kolilc und K o k s ........................ , 0,05 0,96
K alksto in ..................................... ... , 0,101 0,36

3,62 kg
Tom Ofen ausgegebenes Kali

S c h la c k e ................ .... 0,146 0,73
1,20 1,19

V o rre in ig e r..................................... 2,23 0,03
Sohwerer G a s s t a u b ..................... 0,20) 0,03Staub aus den Waschern . . . . 1,20/
Gaswascliwasser................ .... . . 2,49 0,70
Vorlust beim Absteehon dor

Sohlaoko und Restverlust . . 0,94
3,62 kg

Die Kaligewinnung solieitcrt hier an dem geringett 
Kaligehalt der Besohiokung und an der Unmdgliohkeit, 
aus dem Teorpeok das Kali m it Wasser auszuziehen.

Burchard und Grasty haben unabhangig von- 
einander den Kaligehalt vieler amerikanisclier Erz o 
festgestellt. Burchard fand Werte zwischen 0,17 
und 2,56 % K20, im Mittel 0,63 %, wahrend Grasty
0,70 bis 2,29 %, im Mittel 1,32 %, fand.
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Das Koclisalzverfaliren scheint in Amerika noch 
nicht erprobt zu sein.

Die amerikanischen Hochofen konnten insgesamt 
1000 000 t  K ,0  liefem, also zohnmal soviel, wie 
bestenfalls aus den Zementfabriken herauszuholen 
ist; dazu geeignete Anlagen fehlen aber noch. Gas- 
filteranlagen waren vor dem Kriege in Amerika noch 
nicht im Betrieb und sind wahrscheinlioh inzwischen 
auch nicht gebaut worden. Mit dem Cottrell-Ver- 
fahren scheint man bisher trotz der hoffnungsfrohen 
Bcrichte iiber dieErgebnisse in derZementfabrikation, 
welcho die Riverside-Portland-Zementwerke und 
ihre Tochtergesellsehaft, die International Precipi-

tation Co. in Los Angeles (Cal.), 111 die Weit 
sendet, nicht wcitergekommen zu sein ais in 
England.

Immerhin hat Senator Lane schon jetzt erkliirt, 
daB die Vereinigten Staaten in zwei Jahren iliren 
Kalibedarf von 1000 000 t  selbst decken konnen1).

Ulto Johannsen.

*) Wóitcro Aufsiitzo uber dio Kalifrago findon sich 
in: Iron Ago 1918, 28. Miirz, S. 807; Bullotin do la Socićtó 
d’Encouragemont pour 1’Industrio Nationalo, Miirz/April 
1918, S. 288; Tho Economist 1918, 7. Doz., S. 769/70; 
Enginooring 1918,13. Doz., S. 672; Ebenda27. Doz., S. 734; 
Tho Ironmongor 1919, 18. Jan ., S. 61.

Magnetverwendung in Eisenhuttenwerken.j

I | i e  auBerordentlich rasch erfolgte Entwicklung 
-*—'  des Eisenhiittenwesens hat auch dazu gefiihrt, 
daB die Hebezeuge zum Erfassen, Fortschaffen und 
Ycrladen der Eisenerzeugnisse eine inuner groBere 
Vervollkommnung erfahren mj&sen, um die Zahl der 
Handarbeiten nach Moglichkeit zu verringern und 
auf diese Art den Betrieb von menschlicher Arbeits- 
kraft unablulngiger zu gestalten. Ist sclion durch 
Ileranziehung des elektrischen Antriebes eine hohere 
Leistungsfiihigkeit erzielt worden, so wurde diese 
durch die Verwendung von Lasthebemagneten noch 
weiter gesteigert. Mittels der Magnete kann volle 
Ausnutzung der Lasthebemaschinen erreicht und 
eine betrachtliche Ersparnis an Zeit und Arbeits- 
kriiften ermoglieht werden. Betriebsberichte haben 
gezeigt, daB dic auf die Benutzung eines einzigen 
Magneten zuruckgefiihrte Ersparnis jeden Monat 
bisweilen mehrere Tausende Mark betragen kann. 
Die Betriebssicherheit der Hebemagnete hat in der 
Regel den Betriebsanforderungen cntsprochen, ins
besondere deshalb, weil die gefilhrliche Arbeit des 
Befestigcns der Last am Hebczeug mittels Kette oder 
Seiles in Fortfall kommt und der Kranfiihrer dic 
Giiter lediglich vom Fiihrerstand aus liandhabt; in 
gewissen Fiillen sind an den Magneten uberdies mecha- 
nisch zu betiitigende und greiferartig wirkende Sicher- 
heitsbiigel angebracht.

Lasthebcmagnete werden je nach dem Yerwen- 
dungszweck in zwei verschiedenen Hauptformen aus- 
gefiihrt, namlich in runder und in gestreckter Form. 
Grundsśitzlich besteht einRundnmgnetaus einem stiih- 
lernenGohausebestermagnetischerBeschaffenlieit.den 
mit ihm durch Schrauben verbundenen unteren Pol- 
ringen, von denen der iluBere schmal, der innere etwas 
breiter ist, der zwischen beiden befindlichen kriiftigen 
Bodenplatte aus nicht magnetischem Metali sowie 
schlieBlich den im Gehiiuse sorgfaltig verlager(en und 
gegen iiuBere Einfliisse, Arie gegen Schlagwirkungen, 
ferner gegen Staub und Niisse bestens geschiitzten 
Spulen. Das G ehiiuse wird gewohnlich glatt aus- 
gestaltet; manchmal aber auoh mit Rippen yersehen, 
die es verstarken sollen, und die anderseits den 
Zweck haben, dic Kiihloberfiache zu- vergroBern und

die Kraftlinien besser zu leiten. Oben besitzt das 
Gehiiuse drei starko Ocseti, an die ein Kettengehiinge 
angeschlossen ist, mittels dessen der Magnet in den 
Haken eines Kranes eingehangt werden kann. Was 
die W ick lu n g ’ der Spulen anlangt, so ist sic bis 
vor einigen Jahren ausschiieBlich aus umsponnenem. 
Kiipferdraht hergestellt worden. Seit kurzem sind 
einige andere Wicklungen auf den Markt gekommen, 
unter denen dio Aluminiuinwicklung sich bestens 
bewahrt. Jfagnete mit Aluminiumspulen liaben den 
Vorzug, daB sie gegeniiber solchen mit Kupferspulen 
von gleicliem Leitungsvermógen um 30 % leichter 
sind, was bei einem in angestrengtem Tag-und Nacht- 
betrieb sowie mit mehr ais 100 Huben/st arbeiten-

Abbildung 1. Hobemagnet, B auart Deutsche 
Masohinenfabrik A. G. in Duisburg.

den Magneten voń nicht zu unterschatzender Bc- 
deutung ist. Auch Zinkdraht ist in jiingster Zeit fiir 
die Spulenwicklung mit Erfolg verwandt werden.

Die Spulen der Hebemagnete der A.-G. Laucli- 
liammer in Lauchhammer, Sa., besitzen Aluminium- 
wicklungen, die ohne jede Umspinnung infolge Oxy- 
dierung und Papierisolierung zwischen den einzelnen 
Windungslageil gegen die hoehsten Stromspannungen 
widerstandsfahig sind. Dic in Giimmer verpackten, 
in einem Yakuumapparat getrockneten und mit 
Impragniermasse getriinkten Spulen sind im Gehause 
dadurch fest urid sicher yerlagert, daB sie, nachdem 
sie in dieses eingebracht sind, mit einer elastischeh 
und die Warme gut ableitenden Isoliermasse um- 
gossen werden.

Aus Abb. 1 ist die baulićhe Durclibildung eines 
yon der Deutschen Maschinenfabrik Ai-G. Jn  Duis
burg ausgefuhrten Rundmagneten mit Spuięnęinba^ 
zu entriehmen. Die Spule' ist bei4 dićseri Magnbteii
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nicht unmittelbar im Gehiiuso gclagert, sondern ruht 
in einem besonderen Spulenkasten, der aus einer 
Grundplatte, dem Polring, der Abdeckplatte sowie 
den nOtigen Befestigungsschraubcn bestelit und durch 
den mittleren Pol, durch die Polscliraube sowie 
durch dio iiuBeren Muttersęhraubeń im Magnetgehiiuse 
befestigt ist. Die im letztereii befindlichcn Federn 
von hoher Tragkraft halten die Spule elastiscli und 
ohne zu groBen Druck in ihrer Lage. Eine Lockcrung 
der Spule ist ausgeschlossen, ihre Ausdelmung durcli 
die Warme indes ermogliclit. Der Yorzug der be- 
sprochenen Bauart liegt darin, daB die Spule nach 
Losen weniger Schrauben in kiirzester Zeit ausgebaut 
und nachgesehen werdon kann. Gewickelt ist die 
Spule auf einer Sondermaschinc, hierauf im Yakuuin 
getrocknct und schlieBlich unter hohem Druck mit 
einer durch Erwarmung fliissig gemachten Ausguss- 
masse durclitriinkt. Da genannte Masse sfimtliclie 
Drahtlagen vollkommen umgibt, bewirkt sie eine 
Verbindung aller Driilite zu einemkompakten Ganzen, 
und da keine Luftraume in der Spule vorhanden sind, 
wird aucli eine.gute Wiirmeleituńg und Isolierung 
erzielt. Praktisch ist iibrigens die Spule wasserdicht. 
Nach auBen ist sic mit Glimmcrscliciben isoliert und 
mit mchreren Lagen entsprechender Bandagen vcr- 
Behen.

Ein mit Zinkdrahtwicklungen ausgestatteter, vom 
Magnetwerk Eisenach ausgefiihrter Lasthebemagnet 
ist durch Abb. 2 veranschaulicht. Das Bemcrkens- 
werte an diesem Magneten ist, daB dessen Wicklungen 
durch einen von einem Elektroventilator erzeugten 
Luftstrom ausgiebig gekiihlt werden, so daB in ilmen 
keine unzulassige Uebertemperatur entsteht. Die 
Befiirclitung, daB Zinkdriihto sich ais Leiter niebt 
eignen, ist wahrend der Kriegszeit geschwundcn, in
dem auf Grund zweckmaBiger Arbeitsverfahren 
Drahte aus dem sonst spróden Zink erzeugt worden 
sind, die in ihren meclianischen Eigenschaften denen 
aus Kupfer nur in wenigem nachsteheu. Die sorg- 
same Herstellung der Zink drahte gclit im wesentlichen 
darauf aus, ein sehr feines Gefiige und hierdurcli 
Widerstandsflihigkeit gegen Biegungs-' und1 Ver- 
drehungsbeanspruchungen zu erziclen. Die Leitfahig- 
keit eines Zirikdrahtes ist dann rd. ein Viertel yon 
der eines Kupferdrahtes.

Die Anfangs- und Enddriilito der Magnetwick- 
lungen werden zu einer geschickt gelagerten Dose 
gefuhrt, zu der der Stroni mittels eines betriebssicher 
festgehaltenen und durcli einen einfachen Handgriff 
leicht losbaren Steckers geleitet wird. Die Strom- 
zufulirung vom Kran zum Magneten erfolgt meist 
durch eine mit Schleifringen versehene, yon einem 
Windwerk oder durch ein Gegengewicht angetriebene 
Kabeltrommel, so daB der Bedienungsmann des 
Kranes diese Stromzufiihrung nicht zu steuern 
brauclit. Bei den Magneten der Deutschen Maschinen- 
fabrik A.-G. in Duisburg wird fiir Hubhohen bis 
12 m der Antrieb durch eine im Innern der Kabel
trommel liegende Feder hervorgebracht. Das Kabel 
bleibt jederzeit leicht gespannt und lauft ungefahr

parallel zu den Lastseilcn ab. Das Ein- und Aus- 
8chalten des Magneten gescliieht durch einen Steuer- 
schalter in der Weise, daB schśidlichc Funkenbil- 
dungen und Ueberspannungen verhiitet werden. Aiis 
Sicherheitsgrunden wird anfanglich nur ein Teil der 
Spannung erregt und erst spllter die vollc Spannung 
gegeben.

Anderseits ftilirt die Deutsclie Maschinenfabrik 
bei groBeron Magneten eine besondere Schaltung aus, 
bei der es moglich ist, den Magneten in der ersten Zeit 
nach dem Aufsetzen auf das Materiał stiirker zu er- 
regen. Die Uebererregung ist namlich beim Anhcben 
von schweren und regelmaBigen, sich gegenseit.ig 
sperrenden und klemmenden Stiicken von groBem 
Vorteil, da gerade wahrend des Anhebens die groBte 
Zugkraft erforderlich ist. Die fiir den Transport 
wesentlicli geringere Erregung stellt sich bei der be- 
nutzten Schaltung vermittels einer Schulze mit 
Zeitrelais von selbst nach einigen Augenblicken ein,

Abbildung 2. Luftgekiihltor Hebemagnet m it Zink- 
drahtwioklung, B auart Magnotwork Eisenach.

so daB der Fiihrer niemals dauernd mit der groBten 
Erregung arbeiten kann. Das Ausschalten findet 
gleichfalls iiber den Yerschaltwiderstand mit einem 
Umpolarisieren des Magneten statt, um ein sicheres 
Abfallen selbst leichterer Eisenteilclien tunlichst zu 
veranlassen.

Hinsichtlich der Tragfahigkeit von Magneten ist 
zu bemerken, daB sie einerseits dem (Juadratc der 
durch den Stroni hervorgerufenen Induktion pro- 
portional und anderseits von der GroBe der An- 
fassungsflaclie des Magneten abhangig ist. Durcli 
Bechnung lassen sieli die Abmessungen eines iV.a- 
gneten nicht ermitteln, wenn dieser zum Hebcn ver- 
schiedcner Arbeitsstiicke bestimmt sein soli; es bedarf 
rielmelir zahlreicher Versuclie, um zur Schatzung 
jener Anziehungskriifte zu gelangen, die fiir die jeweils 
erforderlich en Arbeiten benotigt werden. Wie die 
Maschinenfabrik Augsburg-Iuirnberg angibt, ist die 
Tragkraft ihrer Jlagnete fiir massive Blocke und bei 
guter Auflage fast genau 3,5, 6 und 14 t  bei einem 
Stromverbrauch von etwa 0,7,1,2 uud 2,2 KW und 
die Tragkraft ihrer Magnete fiir Schrott aowieMasseln 
je nach Materiał 1 bis 2 t  bei einem ungefiihren 
Stromverbrauch von 5 bis 8 KW. Tragfahigkeit und 
Stromverbrauch von Rundmagneten verschiedener 
anderer Firmen sind in den Zahlentafeln 1 bis 3 zu- 
sammengestellt.
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Zahlontalel 1. l t u n d m a g n o to  dor A .-G . L auohharam er.

Bauart-
Durch
messer

mm

HSbe

mm

Netto-
gewlcht

kff

SLrom-
Tcrbrauch

KW

DurchschnittslelsŁungen je Hub fUr dio Yorschletleucn Matcrlatlen

GuG-
schuppen

Schmlede-
spiino Masseln Stabl-

brocken
Kcrn-

schrott
Schmelz»

eisen
Miissire
Blticke

0 050 204 250 1,2 100 75 200 350 150 80 2 000
00 750 230 400 1,5 200 100 280 500 200 120 4  000

1 975 265 750 2 ,5 250 200 400 800 400 200 6 000
2 1295 325 1700 6,5 500 350 700 1200 650 350 20  000
3 1510 260 1800 6,5 700 450 1000 1500 750 450 20 000

Zahlontafol 2. R u n d m a g n o to  d o r D o u tso h o n  M a s ó h in e n f  a b r ik  A.G..

Bauart
Durch
messer

mm

Hohe

mm

Netto-
gewlcht

Słrom-
ver-

brauch
KW

DarchschiilttUche Tragkraft in kg fiir

Blocke Grobbleeho
Feln-
bleche Maiseln Kern-

schrott GuBspUne Stobl-
spłlne

L. R . 7 700 225 270 1,8 4  000 2 500 500 250 200 150 100
9 900 250 500 2 ,6 8 000 4  000 750 350 300 200 150

„  11 1100 285 800 4 ,0 11 000 5 000 1000 500 400 350 250
„  13 1300 325 1400 5 ,5 15 000 6 000 1500 700 600 550 350

H 1400 345 1850 6,5 18 000 7 000 2000 850 750 750 500
„ 15 i/2 1550 375 2500 8,0 20  000 8 000 2500 1200 1000 900 600
.. 17>/2 1750 385 2800 10,0 25 000 9 000 3000 1400 1200 1000 700
„  19 1900 395 3200 11,0 30 000 10 000 4000 1600 1400 1100 800

Zahlontafol 3. R u n d m a g n o te  dos M a g n o tw o rk s  E isonaoh .

Bauart
Durch
messer

mm

Hohe

mm

Netto-
gewicbt

kg

Strom-
yer-

brauch

KW

DurohsehntttUche Tragkraft In kg fur

Biocke Masseln Schrott Schmiede-
spUne 5 mm 

dick

Bleche

10 mm 
dick

25 mm 
dick

5 500 235 250 0,7 2 500 2 0 0 —  300 100—  200 35—  70 600 900 1500
7 ,5 750 250 500 1,4 7 000 3 0 0 —  350 2 0 0 —  300 65 — 125 900 1400 3200

9 900 290 900 2 ,5 9 000 450—  600 30 0 —  400 100— 175 1100 1700 4000
11 1100 300 1250 3,5 11 000 600—  700 400—  500 165— 275 1500 2100 5000
13 1300 325 1650 4 ,5 14 000 800— 1000 5 5 0 —  700 2 0 0 — 350 2000 2800 6000
15 1500 350 2600 5 ,5 20  000 1200— 1500 750— 1000 3 0 0 — 350 3000 4200 7500
18 1800 350 3200 8 25  000 1500— 2000 1000— 1500 5 0 0 — 800 4000 5500 8700

Ais Beispiel eines Lasthebemagnetes von recht- 
eckiger Form sei der in Abb. 3 dargestellte Magnet 
des Magnetwerkes Eisenacli angefiihrt. Aus Zahlen
tafel 4 sind die von diesem Werk gelieferten acht 
GroBen dieses Magnetes zu ersehen.

Die A.-G. Lauchhainmer baut fur Stabeisen- und 
Schienenver]adung einen fiir dieBen Zweck besonders 
durchgebildeten Ilufeisenmagneten nach Abb. 4 in 
den in Zahlentafel 5 aufgcfuhrten GroBen. Da bei

Zahlentafel 4. R eo h to o k ig o  M ag n e to  dos 
M ag n e tw e rk e s  E iso n ao h ,

dieser Bauart die Kraftlinien das zu hebende Gut 
in der Laifgsąclise zwischen den aufgesętzten Polen 
parali cl durchlaufen, wobei alle Stiibe glcichmaBig 
auf ein Stiick von 700 bis 1000 ram von Kraftlinien 
gesiittigt sind, ist gcscliickt verinieden, daB dio

Bauart Lange

mm

Breite

mm

Hohe

mm

Gewicht
Strom-

Tcr-
brauch
KW

Tragkraft
Wr

Biocke
kff

I 500 200 200 120 0,3 1 200
I I 750 250 200 215 0,6 2 500

I I I 1000 250 200 300 0,7 3 500
' IV 1000 300 250 450 1,0 5 000

V 1200 300 250 550 1,2 6 500
VI 1500 300 300 825 1,9 8 000

V II 1500 400 300 1000 2,4 10 000
V III 2000 300 300 1100 2,5 12 000 Abbildung 3. Rechteckiger Hebemagnet, Ausffihrung 

Magnetwork Eisenach.
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Zahlentafel 5. H u fo is e n m a g n e te  d e r  A.-G. L a u e h h a m m e r.

Durchschnlttllche Tragkraft ln kg

Bauart L&nge Breite Hohe
Jietto-

gewlcht
rer-

bruuch
fOr einen Magnet fur zwel Magnete an gemeln- 

schaftllcher Trarerse

mm mm mm kg KW Blocke Kniippel Schienen Stab-
eisen Schienen Trager Siab-

elsen
Lange
Bleche

s 1 610 800 570 900 2,8 2500 1000 2500 1800 5500 0000 4000 3000
S 2 850 1000 770 1400 4,5 3500 2000 3800 2500 8000 9000 6000 3000

Durchschnlttllche Tragkraft je  
Magnet in kg fiir

Blocke Schienen Stabelsen

1500
2000
3000
4000

Hufeisenmagneto, B auart A. G. Lauehhammer.

Magneten sei noch kurz einiger Sonderausfiihrungen 
gedacht, welche diese Bauarten fiir gewisse Einzel- 
zwecke geeignet machen. So erhalten Fallwerks- 
magnete nach einer Ka- 
lotte geformte Polsehuhe, 
um die Fallwerkskugel 
zentriseh fassen zu kon
nen. Tsach Einsetzen eines 
Mittelstuekea konnen diese 
Magnete dann auch wie- 
der fiir andere Zwecke 
benutzt werden. Um Fall- 
werksmagnete fiir ver- 
schiedene GroBen von Fall-

Abbiidung 6. Hebemagnet m it bewegiiohen Polfingorn, 
B auart Deutsche Maschincnfabrik A. G. in Duisburg.

flachen iiberhaupt dort gegeben, wo Werkstiicke, wie 
Rohre, Geschosse usw., demMagneten sonst zu geringe 
Angriffsflaclien bieten wurden. Das bedingt naturlich 
die Gebrauclisfahigkeit des Magneten nur fiir den 
besonderen Zweck. Allgemeiner verwendbar sind 
fiir solche Falle Magnete mit beweglichen Polfingern, 
besonders wenn es sich um nicht zu groBe Lasten

Zahlentafel 6. M a g n e te  r e o h te o k ig o r  F o rm  m i t  b e w e g iio h e n , sioh 
d o r  O berfl& ohe d ó r L a s t  a n p a s s o n d e n  P o le n ,  B a u a r t  D o u ts o h o  

M a s o h in e n fa b r ik  A.-G., D uisburg .

Lttnge Breite Hohe Netto-
g e w i c h t

500
600

1000
1200

Strom-
Ter-

brauch
KW

3000
4000
6000
8000

Abbildung 6 . Skizze eines Hebemagnetes m it be
weglichen Polfingern, B auart Deutsche Maschinen- 

fabrik A. G. in Duisburg.

auBeren Stabe nach der Mitte des Magneten kippen 
oder abfallen.

Im  AnschluB an oben besprochene normale, zum 
Heben von stttckigem Materiał sowie zum Heben von 
Sparien und Abfallen bestimmte Ausfiilirungen von

werkskugeln verwendungsfahig zu machen, fiihrt 
die A.E.G. sie mit einem verstellbaren łiuBeren 
Zylindermantel aus, so daB die Fallwerkskugel in der 
Mitte und durch den Rand dieses Mantels siclier 
eefaBt wird. Eine nrofilierte Form wird den Pol-
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tfrorffbhrurerł'Hou/tfhubmofor

kSOO

\SiOO

Abbildung 8. Katze des

handelt. Abb. 5 zeigt 
einen Schnitt durch 
einen Magneten mit 
bewegliclien Polfingem 
in der Ausfiihrung der

Masselverladekranes, Ausfiihrung Masohinen- 
,bau-A.-G. Tigler.

nete nach einer Anordnung des Magnet- 
werkea Eisepach z. B. auch an radialen 
Armen aufgehiingt und verstellt werden, 
so daB sie fiir das Heben von Ringen 
und Rohrschlangen verschiedenen Durch-

Deutschen Maschinenfabrik, 
Abb. 6 und 7 AuBenansich- 
ten. Derartige Magnete wer
den von der genannten Firma 
in den GroBen gemiiB Zahlen- 
tafel 6 gebaut.

Sollen Werkstucke mit 
groBeren Langenabmessungen 
gehoben und fortgeschafft 
werden, so laBt sich dies mit 
Hilfc eines Magnetgehanges 
bewerkstelligen. Ein solches 
Gehśinge besteht aus mehreren 
an einer Traverse fest oder 
verschiebbar aufgehangten 
einzelnen Magneten. Die Ge- 
hange lassen sich den beson- 
deren Zwecken jeweils an- 
passen. So konnen die Mag-

Abbildung 7. Hebemagneł m it bewegliohen Polfingem. 
Ausfuhrung Deutsche Maschinenfabrik A. G. in Duisburg.

messers geeignet 
sind.

Die Anpassungs- 
fahigkeit der ver- 
schiedenen Ausfiih- 
rungsformen zeigt 
schon, daB die Mag
nete fiir die mannig- 
f achstenZwecke ver- 
wendet werden kon
nen. Sie sind in 
allen Betrieben der 
Hochofen-, Stahl- 
und Walzwerke so
wie in EisengieBe- 
reien, Werkstatten 
und Nebenbetrieben 
zu finden fiir die 
Yerladung und den
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Abbiidung 9. Fallwerks-Magnctkran, Auafiihrung Maschincnfabrik 
Augsburg-Nurnberg.

Transport von Arbeitsstiicken aus Eisen aller Art, 
•nie Rolieisenmasseln, Schrott, Abfallen, Blocken, 
Knuppeln, Formeisen, Blechen und sonstigen Walz- 
werkserzeugnissen sowie von GuBstiicken und Einzel-

M a s s e l v e r l a d e k r a n e  werden in 
verschiedener Art ausgefuhrt1), je nach- 
dem es sich um die Yerladung von im 
Sandbett oder in eisernen Kokillen 
gegossenen Masselń handelt. Im  er- 
steren Fali fahren auf dem Krantrager 
meist zwei Katzen, dereń eine das 
mittels Riemen, Druckluft oder elek- 
tromotorisch betiltigte Schlagwerk 
triigt, das die Masselstrange fortschrei- 
tend zerkleinert, wahrend die andere 
die Magnete aufnimmt, die die zerklei- 
nerten Stuckc erfassen und iii dafiir 
bestimmte Wagen zweeks Weiterbe- 
fiirderung schaffen. Schlagwerlc und 
Magnete konneu natiidich auch auf 
einer gemeinsamen Katze untergebracht 
werden. Ais Vorteil dieser Anordnung 
wird angefiihrt, daB sie in derAnlage 
billiger ausfalle. Abb. 8 zeigt die Katze 
eines solchen von der Maschinenbau- 
A.-G. Tigler gebauten Kranes2), dieum  
den Ilauptkrantrilger herumgreift und 
auf der einen Seite den Magneten, auf 

der anderen das Schlagwerk tragt. Der Fiihrungs- 
schacht f tir das Schlagwerk ist in seinem unteren Teile 
allseitig nachgiebig gelagert, da das Schlagwerk wah
rend der Fahrbewegung der Katze arbeiten soli. Der

Abbiidung 10. Blechverlade-Magnetkran, Austuhrung Masohinonfabrik Augsburg-Nurnberg.

teilen des eigentliclien Fabrikationsbetriebes ais auch 
dort, wo umfangreiche Neu- und Umbauten vor- 
zunehmen sind. Nachstehend soli deshalb nur noch 
kurz auf einige Hauptyerwendungsarten vonMagnet- 
krancn in Hiittenwerksbctrieben hingewiesen werden.

Magnet soli die Masselstućke zur Verringerung der 
Fahrbewegung in Zwischenkubcl sammeln, die dann in

') Vgl. St. u. E. 1912, 2. Mai, S. 733/9.
!) ’Vgl. Elektroteohnisoho Zeitsohrift 1918, 17. Jan .,

S. 21/5.
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Abbildung 11. Rohrforder-Magnetkran, Ausfiihrung Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg.

der auf der Zcichnung angcdeuteten Weise befordert 
werden. Handelt es sieli um Masseln, die in Kokillen 
gegossen sind, so werden diese meist nicht auf dem 
Masselbett selbst zerkleinert, sondern der Masselkran 
hebt vermittels einer langen Reihe von Magneten 
den ganzen Masselstrang in einem Stiick aus der 
Kokille und legt ihn auf eine Art Rollgang, der dio 
Masseln einem Brecher zufiihrt. Ein derartiger, von 
der Deutschen Maschinenfabrik ausgefuhrter Kran 
bewaltigt z. B. durchscbnittlich in l 1/,, st 50 1 Masseln 
bei einem Stromverbrauch von etwa 0,2 KWst je 1 1 
Masseln. Der Kran1) besitzt ein starrgefiihrtes Ge- 
hange, an dem sieli eine lange Keihc Magneten be- 
findet. Das Magnetgehiinge wird auf den zu hebenden 
Masselkran herabgelassen und nach Einschalten des 
Stromes angehoben. Ilierauf wird der unter dem 
Magnetgehange aufklappbar ausgebildete Sicherheits- 
biigel eingeschlagen, so daB das Abfallen von Massel- 
stiicken ausgeschlossen ist..

Ueber die Verwendung des Magneten fiir Sehro t t -  
z e rk le in e ru n g  ist bereits gesprochen worden. 
Abb. 9 zeigt eine derartige Anlagc in einer Aus
fiihrung der Maschinenfabrik Augsburg-Kiirnberg. 
Da die Kugel bei der Ausschaltung des Stromes 
von Seitenkriiften unbeeinfluBtfallt, sind Fehlschlage, 
wie sie bei Betrieb mit von Hand lósbaren Greif- 
zangen oft auftreten, fast ganz ausgeschlossen. Die 
zu zertriimmernden Stiieke werden von dem Jlagncten 
herbeigeschafft und die zerschlagenen Teile ebenso 
auf das Schrottlager zuriickgebracht bzw. unmittel
bar fiir die Beschickung verladen. Da die Fallwerks- 
anlage auBer dem Kranfiihrer zur Bedienung keine 
Leute erfordert, werden trotz des bedeutend rascheren 
Betriebes Ungliicksfalle vermieden.

Die S c h r o t t v e r l a d u n g  ist iiberhaupt das un- 
umstrittene Arbeitsgebiet fiir den Magnetkran, da

Ygl. St. u. E. 1912, 2. Mai, S. 938/9.

mechanische Greifer, Zangen oder Pratzen wegen der 
Verschiedenartigkeit der Form des Schrottes hier 
in keiner Weise in Wettbewerb treten konnen. Dio 
Verwendungsfahigkeit des Hebemagneten bei der 
Schrottverl'adung ist durch die Einfttliruńg der 
Schrottpaketierungspressen noch auBerordentlich

Abbildung 12. Tielofenkran mit magnetisoher Deokel- 
abhebevorrichtung, Ausfiihrung Deutsche Masolunen- 

fabrik A. G. in Duisburg.

114
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erhoht worden, weil der Magnet nicht nur das Ein- 
filllen des Schrottes in die Pressen vorzunehmen 
irastando ist, sondern auch dio aus den PreBkasten 
ausgestoBenen Stilcke ęrfąssen und weiterbefordern 
kann. Die Betriebakosten magnetischer Schrott- 
verladeaulagen sind weitausgeringerals die boi friiho- 
ren Anlagen, wozu noch kommt, daB eino wesentlich 
hohere Ausnutzung des Schrottverladeplatzes orzielt 
wird, da sich mit dem Magneten eino Stapelliolie bis 
zu 7 m bewfiltigen liiBt, wiihrend bei der H an d m - 
ladung 3 m ais obere Grcnze angesehen werden 
muBten. Des woiteren spielt fiir die Wirtschaftlich
keit einegroBe llollc, daB solbst das feinste Abfalleisen, 
das sonst zum Schutthaufen ging, noch von dem 
Magneten befordert wird. Auch bei Schrottlager- 
platzkranen sind verschiedeno Fonnen ausgebildet 
worden durch Vereinigung mit dem Muldentrans- 
portkrań, mit einer Fallwcrkseinrichtung und mit 
beiden gleichzeitig.

Eine gróBe Bedeutung haben Magnetkrano bei 
der Yerladuug und Bcforderung von Walzwerks- 
erzeugnissen crlangt. Durch das magnetische Er- 
fassen der Lasten ist an diesen Stellen eine besonders 
groBe Vereinfacliung, Beschleunigung und Verbilli- 
gung der Transportarbeiten zu erzielen. Zur An
wendung kommen alle in Werkstatten und auf Lager- 
pliitzon gebriiuchlichen Bauarten, Laufkrane, Portal- 
krane,' Yerladebrucken usw. Abb. 10 zeigt einen 
von der Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg aus- 
gefillirten Blechverladekran von 15,5 m Spannweite 
und 3 t  Tragfiihigkeit, der mit vier auf der Traverse 
verschiebbaren Rundmagneten ausgeriistet ist. Die 
Anzahl der bei der Blechverladung zur Verwendung 
kommenden Magneto richtet sich nach der GroBe 
der Blechtafeln. Um ein sicheres Erfassen und Fest- 
halten der Blechtafeln zu gewiihrlcisten, darf die 
Entfernung zwischen den Magneten nicht zu groB

gewahlt werden, damit die Bleche nicht zu sehr 
durchhiingen und zu einem allmahlichen Losen 
neigen. Bei der Verladung von Tragern und Schicnen 
mittels Magneten worden gleichfalls mehrore Magneto 
an einem meist starr gefilhrten Gestiinge angeordnjet 
(vgl. auch Abb. 4). Zur Sichcrung gegen das Ab- 
stiirzen der Lasten werden haufig Sicherheitsbiigcl 
vorgeschen, die nach dem Anheben dor Last durch 
den Kranfuhror eingeschlagen werden. Abb. 11 zoigt 
die Einrichtung eines Rohrforderkranes in der Aus- 
fiihrung der Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg fiir 
das ROhrenwerk Sosnowice in Polen. Dor Kran hat 
oino Tragfiihigkeit von 0,6 t  bei einer Spannweite 
von 9,4 m.

Da dio Tragkraft von Hebemagncten durch die 
Temperatur nicht beeintraclitigt wird, sofern sic 
4000 n>cht libersteigt. konnen Jlagnete auch zum 
Abheben von Tiefofendockeln dienen, die etwa 250u 
warm werden. Abb. 12 zeigt eine derartige Deckel- 
abhebevorrichtung, dio mit einem Stripper- und 
Blockeinsetzkran vereinigt ist, in einer Ausfiihrung 
der Deutschen Maschinenfabrik. Besonders nutzliche 
Anwendung hat die Eigenschaft des Magnetes, auch 
warme Stiicke heben zu konnen, in den EisengioBe- 
reien gefunden, In denen gegenwartig zum Teil schon 
die hciBen GuBstiickc durch Magneto aus den Sand- 
formon gehoben werden. Mit gutern Erfolge sind 
in dieser Art Lokomotivrahmontriiger und groBe 
Kurbelscheiben behandelt worden.

In jiingster Zeit hat sich der Magnetkran auch zum 
Heben eiserner Gegcństiinde unter Wasser bewahrt. 
Es ist anzuHehmen, daB bei weiterer Yerbreitung der 
Magnetkrano die Anwendungsmoglichkeit sich noch 
vermehren wird. Die Lastmagnete stellen jedenfalls 
ein Hilfsmittel dar, durch das erst die vollo Aus
nutzung der bestehenden Transporteinrichtungen zu 
erreichen ist. Professor E r n u l  B l a u ,  Wien.

Statistische Angaben uber die metallurgischen Oefen der deutschen1) 
Eisenindustrie in den Jahren 1908 bis 1914.

Im  Jalirgang 1912 dieser Zeitschrift.2) ist be- 
*  reits einmal versucht worden, eino statistische 
Uebersicht der in der deutschen Eisenindustrie 
vorhandenen metallurgischen Oefen und ihrer 
Leistungsfahigkeit zu geben, Die Darstellung 
muBte sich jedoch auf privaten, nicht ganz sicheren 
und vollst!lndigen Unterlagen aufbauen, weil die 
Betriebseinrichtungen der Eisenindustrie in der 
amtlichen S tatistik  der Eisenerzeugung noch nicht 
in dem MaBe beriicksicktigt wurden, wie es nach 
dereń — damals noch im Gange befindlichen —  Um- 
gestaltung erfreulicherweise gescliehen ist. Die

In  don naohfolgenden Auafuhrungen ist, soweit 
nioht ausdriioklioh andors angogeben, nur dio Eisenin
dustrie in den fruheren Gronzon des Deutschen Reiches 
einsohl. Elsafl-Lothringens, aber ausacld. Luxemburgs 
beracksiohtigt.

») St. u. E. 1912, 9. Mai, S. 783/4.

folgenden Ausfuhrungen, die sich vollstandig auf 
die amtliche S ta tis tik 1) stiitzen, bezwecken die 
Berichtigung und Vervollstandigung der fruheren 
Yeroffentlichung. Auch fiir die amtlichen Zahlen 
muB jedoch ein Vorbehalt insofern gemacht werden, 
ais die einwandfreie Erhebung gewlsser Angaben 
mit nicht unerheblichen Schwierigkeiten verbunden 
gewesen sein dilrfte, so daB bei ihrer Yerwertung 
Vorsicht geboten ist.

1. H o c h o f e n .
In  dem zweiten Teil der Zahlentafel 1 ist 

eine Uebersicht der in den Jahren 1908 bis 1914 
in Deutschland vorhanden und betrieben gewesenen 
Hochofen unter gleichzcitiger Darstellung ihrer 
Leistungen sowohl inbezug auf die Mengen der

l) Veroffentlicht in den Viertoljahreshefton zur Sta- 
tistik des Deutschen Reichs.
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Zahlentafel 1. D ie  H o o h o fo n  d o r  d < 5 u tso h o n  E i s o n i n d u s t r i e  u n d  
i h r e  L o i s t u n g  in  d o n  J a h r o n  1 8 7 1  b i s  19  14.

Jahr

Vorlmn-
deuo

IJotrle-
bene

YcrhUttcto Roh
stoffe UoheUencrzeu- 

^ l: n tr elnachl.
' GuOwnren cruter 

Schmclzung

Mittlere Boleg- 
schaft

Inagc-
Humt

i u 
1000 t

auf 1 
betrie
benen 

Hochofen 
in t

lntige-
HBint

a u f10000t 
ltoheUen- 
erzeugungHochofen

iunge-
samt

In
1000 t

auf 1 l>e- 
trlebcnen 
Hochofen 

ln t

a) Deutsclioi Zollgebiet (naeli dor
alten1) amtlichen Statistik)

1871 395 300 . , 1504 5111 23191 148
1875 455 289 5385 18033 2029 7021 22700 112
1880 314 240 8030 35100 2729 11093 21117 77
1885 298 229 11325 49454 3087 10100 22708 02
1890 208 222 14080 03450 4058 20982 24840 53
1895 203 212 15421 72741 5405 25778 24059 44
1900 298 274 24292 88G57 8521 31099 34743 41
1905 308 277 30417 109809 10875 39200 38458 35
1910 347 303 41084 137571 14794 48825 45324 31
1911 357 313 45008 143987 15574 49757 47540 31

b) Doutsches Reioh (nach der nouen1)
amtlichen Statistik)

1908 304 203 29238 111171 10081 40012 39502 37
1909 301 251 30882 123030 11370 45323 38212 34
1910 309 207 30010 134809 13113 49112 41091 31
1911 312 275 37014 130778 13739 49900 42742 31
1912 310 291 41847 143804 15221 52300 39395 20
1913 330 313 47598 152070 10704 53559 41908 25
1914 328 303 34543 114003 12581 41521 34047 27

yerhiitteten Rohstoffe ais auch das Rolieisenaus- 
bringcn gegeben. Der erste Tell der Zahlentafel 
fiihrt die gleichen Angaben fiir das deutsche Zoll- 
gebiet bis zum Jahre  1871 zuriick und eroffnet 
damit einen Ritckblick auf die Entwicklung des 
Hochofenbetriebes in den letztcn 50 Jahren.

I Ein Bliek auf die Zahlentafel laBt das her- 
yorśtechende Morkinal in der Entwicklung unseres 
Hochofenbetriebes erkcnnen: den Zug ins GroBe, 
den raschen TJebergang zur Verarbeitung und 
Erzeugung groBer Massen. . Zwar prUgt es sich 
nicht in der Vermehrung der yorhandenen oder 
betriebenen Hochofen aus; dereń Zahl w ar yielinehr 
bei Ausbruch des Krieges wesentlich kleiner ais im 
Jahre  1871. Dagegen zeigt es sich in den An
gaben iiber die Mengen 
der durchschnittlich ver- 
hiitteten Rohstoffe und 
des erzeugten Roheisens.

1) Im  Jahre 1908 ist die 
Erhebung der Erzeugungs- 
statistik  dor deutschen Mon- 
tanindustrie auf noue Grund- 
lagen gestellt worden. Bis 
zum Jahre 1911 liefen dio 
Statistiken naoli dor alten 
und dor neuen A rt neben- 
einander, deshalb hior die 
Untorscheidung naoh „altor" 
und „neuer" Statistik. Dio 
Angaben naoh der alten Sta- 
tiatik beziohen sieh auf das 
deutsche Zollgebiet, die nach 
der neuen auf -das Reich 
oinschl. Elsafl-Lothringena.

Wiihrend im Jahre 1875 
in einem Hochofen durch
schnittlich nur 18600 t  Roh
stoffe yerhiittet wurden, be
tru g  die Durchschnitts- 
lelstung im Jahre 1913 
152 000 t, also mehr ais 
das Achtfache, und in an- 
nahernd gleichem Yerhiiltnis 
war auch die auf einen Hoch
ofen entfallende Rolieisen- 
erzeugungangewaehsen. Un- 
gleich liOhere L eistun gen wei- 
sen natiirlicli die grofien neu- 
zeitlichen Ilochofenanlagen 
iin einzelnen auf. Die ange- 
fiilirten Zahlen sind Durch- 
schnittszahlen ganzer Be- 
zirke, die dureh die geringeu 
Leistungen zalilrelcher noch 
Yorhandener kleiner Hoch
ofen stark  nach unteu ge- 
driickt werden.

Eine wiclitige Wirkung 
dieser Entwicklung ergibt 
sich aus der letzten Spalte 
der Zahlentafel 1 , in der 

gezeigt ist, wie sich dio Arbeiterzahl im Vergleicli zur 
Roheisenerzeugung seit den siebziger Jahren des 
yergangcnen Jahrhunderts entwickelthat. Wiihrend 
darnacli bel der Erzeugung von 10 0 0 0 1 Roheisen im 
Jahre  dor Reichsgriindung die Tatigkeit von 148 
Arbeitern erforderlich war, genugten im Jahre 1913 
dereń 25. Der Entwicklung der Technik des Hoch
ofenbetriebes zusammen mit der VergroBerung der 
Ofeneinheiten ist also eine auBerordentlich weit- 
gehende Ersparnis menschlicher Arbeitskraft zu dan- 
ken, die nach den genannten Zahlen zu rd. 83%  
dureh mechanische Arbeitsleistung ersetzt wurde.

Die GroBe der yorhandenen Hochofen ist, wie 
sich aus der Zahlentafel 2 ergibt, in den einzelnen 
deutschen Eisenbezirken sehr yerschieden.

Zahlentafel 2. D ie  H o o h o f o n  d o r  e i n z e l n e n  d o u t s o h e n  E i s e n b o z i r k e  
u n d  i h r e  L o i s t u n g  im  J a h r e  19 13.

WlrtHchftftsgeblete

Yorhan-
dene

Betrle-
bene

Roheisenerzeugung 
elnschl. Ouflwarcn erster

MUtlcre Belegicliftlt

lns-
geflarot

auf 10000 t 
ItoheUen- 
erzeugung

HochSfen
s

In
IOOO t

Mimelzung 
auf 1 betriebenen 

Hochofen ln t
Rheinland und

Westfalon . . 122 118 8108 69220 17884 22
Siogerland, Lahn-

gebietu.Hessen-
Nassau . . . . 43 40 1059 20475 3369 32

Saargobict . , . 28 28 1371 48904 4507 33
Sohlesien . . . . 35 29 995 34310 4223 42
Nord- und Mittel-

deutschland,
Siiddeutsohland
und Thuringen 38 34 1307 38441 4218 32

ElsaO - Lothringen 04 04 3804 60375 7707 20

Doutsches Reich 330 313 10704 53559 41908 25
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Die nach der Durchschnittsleistung groBten 
Ofeneinlieiten weist der auch nach Gesamtleistung 
und -Ofenzahl wielitigste Eisenbezirk, Rheinland- 
Westfalen, auf. Die durchschnittliclie Jahreserzeu- 
gungeinesHochofens w ar hierim  Jahre 1913 mehr 
ais doppelt so groB ais in Schlesien und mehr ais 
zweieinlialbmal so groB ais im Siegerland. Auch 
die Hochofen des Saargebiets sowie von Nord-, 
Mittel- und Siiddeutschland sind sehr yiel kleiner, 
wogegen die Durchschnittsleistung der lotliringischen 
Oefen sich wenigstens in annahernd gleicherllohe 
bewegte.

In  Zahlentafel 2 wird der oben schon betonte 
EinfluB der Ofengrofie auf die Zahl der benotigten 
Arbeitskrafte besonders deutlich. Es zeigt sich, 
daB in Rheinland-Westfalen und Lotliringen, den 
beiden Bezirken, in denen neuzeitliche groBe Hoch- 
ofenanlagen in erster Linie erstanden sind, auf 
10 000 t  Roheisenerzeugung nur 22 bzw. 20 Ar
beiter entfallen, wogegen in den ubrigen Bezirken 
bei der Gewinnung der gleichen Menge 32 bis 
42 Leute erforderlich sind.

2. P u d d e l ó f e n .

Dic Zahl der in der deutschen Eisenindustrie 
vorhandenen Puddelófen ergibt sich fiir die Jahre 
1908 bis 1914 aus der Zahlentafel 3.

Zahlentafel 4. D io  P u d d e l o f o n  d o r  d e u t s c h e n  
E i s e n b e z i r k o  im  J a h r e  1 9 1 3 .

Wlrtschaftsbezirlce
Am Jahres- 
achluB vor-

Erreugung: an 
SchwefBcIsen1)

handene
Puddelófen t Antell %

Rheinland und Westfalen 
(ohne Siegerland und Saar- 

gebiet) 132 62443 29 ,43
Siegerland und Nassau 49 38009 17,91
Saargebiet, Bayerieclie 
Rheinpfalz und ElsaO- 

Lothringen 43 37167 17,51
Oberschlesien und Konig- 

reich Sachsen 102 74584 35 ,15

Deutsches Reich 326 212203 100,00

im ubrigen sind in der S tatistik  aus Griinden 
der Geheimhaltung der Angaben vereinzelt liegen- 
der W erke mehrere Bezirke zusannnengefafit, 
so daB eine weitere Aufteilung, ais sie in Zah
lentafel 4 vorgenommen ist, nicht moglich war.

3. T h o m a s -  u n d  B e s s e m e r b i r n e n ,  M a r t i n 
of en ,  E l e k t r o s t a h l o f e n  u n d  T i e g e l o f e n  

d e r  F l u B s t a h l w e r k e .
Ein lebhafteres Bild bieten die der FluBeisen- 

und -stahlerzeugung dienenden metallurgischen 
Oefen, iiber die in Zahlentafel 5 naliere Angaben

Zahlentafel 3. D ie  P u d -  
d e lo f e n  d e r d e u t s o h e n  
E i s o n i n d u s t r i e  in  d e n  
J a h r e n  1 9 0 8  b i s  1 9 1 4 .

Zahlentafel 5. D ie  m e t a l l u r g i s c h e n  O e fe n  d e r d e u t s o h e n  F l u B e i s e n -  
u n d  - s t a h l w e r k e .

Jmhr
Am Jahrcs- 
schlufi vor

li an d en p, 
Puddelófen

Erzeugung 
an SchwelD- 

elscn und 
•stahl 

t

1908 543 4 7 8 6 2 2
1909 503 3 6 1 6 5 3
1910 468 3 4 4 5 5 1
1911 352 2 0 0 5 9 3
1912 336 244.058
1913 326 2 1 3 1 4 9
1914 262 1 2 9610

Entsprechend dem stan- 
digen Ruckgang der 
ScliweiBeisen- u. Schweifi- 
stahlerzeugung, der allein 
in den Jahren 1908 bis 
1914 73 %  betrug, ist 
auch die Zahl der in 
Deutschland yorhandenen 
Puddelófen von Jah r zu 
Jah r kleiner gewoiden.
Im Jahre 1914 waren 
nur noch 262 Puddelófen 
gegeniiber 543 im Jahre 1908 vorhanden. Die groBte 
Zahl dieser Oefen befand sich, wie Zahlentafel 4 er- 
kennen laBt, in Rheinland-Westfalen, obwolil die 
SchweiBeisenerzeugung dieses Bezirkes im Jahre  
1913 geringer ais diejenige der in der amtlichen 
S tatistik zusammengefafiten Bezirke von Ober- 
schlesien und des Koniereichs Sachsen war. Auch

Jahr Thomas
birnen

Bessemer
birnen

Martinofen3) 
mltbaslscherj mit saurer 

Zustellung

Elektro-
stahl-
ofen3)

Tiegel
ofen5) Zusammcn*)

Zahl der am JahresachluB yorhandenen Ofeneinheiten:
1908 102 13 326 46 11 128
1909 101 14 319 40 13 187 .
1910 102 14 334 30 17 191 .
1911 101 14 350 29 19 133
1912 107 15 374 33 24 127 .
1913 109 13 382 50 27 116
1914 109 11 394 47 32 101 .

Erzeugte Mengen Rohblocko in t :
1908 6217775 170925 4007341 142010 12761 73183 10757657
1909 6679807 154938 4313673 146147 16461 69250 11514343
1910 7347073 156430 4911537 143607 31842 84676 12818845
1911 7900224 187359 5664383 133639 50675 72806 14152956
1912 8860252 187179 6651886 254465 64006 76447 16264929
1913 9225953 146831 7124004 293920 72398 79702 17147360
1914 7046222 9570Ó 5932129 286830 78789 80994 13710498

Anteil an der Gesamterzeugung in % :
1908 57,80 1,59 37 ,25 1,32 0 ,12 0.68 100,00
1909 58,01 1,35 37,46 1,27 0 ,1 4 0 ,60 100,00
1910 57,31 1,22 38,31 1.12 0.25 0,66 100,00
1911 55,82 1,32 40,02 0 ,9 4 0,36 0,51 100,00
1912 54,47 1,15 40 ,90 1,57 0 ,3 9 0 ,47 100,00
1913 53 ,80 0,86 41,55 1,71 0 ,42 0,46 100,00
1914 51 ,39 0,70 43 ,27 2 ,09 0 ,57 0 ,59 100 ,00

gemacht sind. Nach der Gesamtleistung tra ten  
hier bis zum Jahre 1914 die Thomasbirnen am

J) Ausschliefllich Raffinier- und Zementstahl.
2) Die Erzeugungszahlen einschl. StahlformguBerzeu- 

gung der FluBeisen- und FluGłtahlwerko.
3) Ueber die Martinofen sowie die Elektro- und Tiegel

ofen der Eisen- und StahlgieBereien siehe unter 4.
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Zahlentafel 7. D ie  S t a h l w e r k s ó f e n  d e r  o in z o l n o n  d e u t s c h o n  
E i s o n b e z i r k e  im  J a h r o  1 9 1 3 .

Bezirke Thom as- 
birnen

Bcssemer-
blrnen

Martinofen 
mit 1 mit 

basischer | saurer 
Zustellung:

Elektro
stahlofen

Ticffel-
dfen

Zahl der am JahressohluB yorhandenen Ofeneinhoiten
Rhoinland und

Westfalen 47 9 245 26 16 101
Siegorland — — 17 4 — i
Saargebiet und
Bayer. Rheinpfalz 20 — 24 — 4 —
Oberschlesiea 5 — 49 6 5 4
Uebriges Deutsoh-

land 12 4 37 14 1 9
ElsaB-Lothringen 25 — 10 — 1 1

Deutsches Reich 109 13 382 50 27 116

Erzeugte Mengon Rohblocko in t
Rheinland und

Westfalen 4662454 4470969 254513 48307 76247
Siegorland — 381108 ) —
Saargebiet und I i 9°90 ]
Bayer. Rheinpfalz >1959943 >146831 342067 J 24091

Oborschlesien j 1124658 3455
Uebriges Deutsch-

land 503146 625324 30117 —
ElsaB-Lothringen 2100410 — 179878 —
Deutsches Reich | 9225953 | 146831 |7124004 293920 72398 79702

stiirksten hefyor, die in diesem 
Jalire 51,39%  der deutschen 
Stahlerzeugung lieferten, ob- 
wohl die Zalil der yorhandenen 
Ofeneinlieiten weit hinter der 
Zahl der Martinofen zuruck- 
blieb. Das sclmell arbeitende 
Thomasverlahren gestattet eben 
eine weit starkere Ausnutzung 
der Erzeugungsvorrichtungen 
ais die Verfahren zur Martin- 
stahlerzeugung.

Die Zahlentafel zeigt u. a., 
daB der Kampf zwischen Tlio- 
masstahl und basischem Martin- 
stahl, rein zalilenmaBig genom
men, sich in dem der Betrach- 
tung unterworfenen Zeitraum 
weiter zugunsten des Martin- 
stalils fortgesetzt hat. W ahrend 
sich die Zahl der yorhandenen 
Thomasbirnen in den Jahren 
1908 bis 1914 nur von 102 auf 
109 erhohte, ist diejenige der 
Martinofen mit basischerZustel- 
lung yon 326 auf 394 gestiegen.
In  gleicher W eise ha t sich auch die Erzeugung 
der beiden Stahlsorten entwickelt, mit dem E r
gebnis, daB der Anteil des Thomasstahls an der 
gesamten Stahlerzeugung im Jahre 1914 nur noch 
51 ,39%  gegen 57 ,80%  im Jahre 1908 betrug, 
wogegen der basische M artinstahl seinen Anteil 

leichzeitig von 37,25 auf 43,27 % erhohen 
onnte. — Fiir einen langeren Zeitraum eroffnet 

die nachstehende Zahlentafel 6, in der auch die 
Jahre  nacli 1914 beriicksichtigt werden konnten, 
einen Ruckblick auf diese Entwicklung.

ZahlentafeJ 6. E rz e u g u n g  y o n  T h o m a ss ta h l 
u n d  b a s isc h e m  M a r t in s ta h l1).

Erzeugung von Erzeugung: 
Ton baaiichcm 

Martinstahl

Prozentuftlea Yerliiilt- 
nls der ErzcugungYon 

bosisehem Martin
stahl zu der Ton 

Thomasstahl (letzterc 
=  loo fresetzt)

J  fibr Thomasstahl

dca deutschen Zollgeblete* 
* i t

1900 4 141587 1 997 765 4S,2
1901 3 975 070 1 836 536 46.2
1902 4 888 054 2 304 495 47.1
1903 5 473 195 2 628 544 48,0
1904 5 525 429 2 697 760 4S,8
1905 6 203 706 3 086 590 49,8
1906 6 772 804 3 534 612 52,2
1907 7 212 454 4 039 940 56,0
1908 6 510 754 3 854 155 59,2
1909 7 517 451 3 844 139 51,1
1910 8 030 571 4 973 569 61,9
1911 8 640 164 5 501 147 63,7
1912 9 794 300 6 650 565 67,9
1913 10 629 697 7 330 424 69,0
1914 8 143 619 5 946 215 73,0
1915 6 529 285 5 423 364 83,1
1916 7 653 990 6 579 892 86,0
1917 7 294 899 7 056 690 96,7
19182) 6 410 751 6 593 416 102,8

l) Nach der Statistik des Vereins Deutscher Eisen- 
«md Stahl-Industrieller.

2) Fiir Lothringen und Luiem burg nur von Januar 
bis Oktober 1918.

Bei der Jahrliundertwende stellte sich da- 
nach die Erzeugung von basischem M artinstahl 
gegeniiber der Thómasstahlerzeugung auf 4 8 %.  
Mit wenigen Unterbrechungen erhohte sich dieser 
Satz schon bis zum letzten yollen • Friedens- 
jahre, 1913, auf 6 9 %.  Einen weiteren, ganz be
sonders starken AnstoB erhielt die gekennzeichnete 
Entwicklung dann durch die Kriegsyerhaltnisse, 
die auf der einen Seite die bedeutende Thomas- 
stahlerzeugung der sudwestlichen Bezirke stark  
behinderten, auf der anderen Seite zu weitgehen- 
der Steigerung der Erzeugung von basischem 
M artinstahl unter yerstarkter Heranziehung des 
Schrottes ais Rohstoff zwangen, mit der Wirkung, 
dafi im yerflossenen Jahre 1918 im deutschen 
Zollgebiet mehr basischer M artinstahl ais Thomas- 
stahl erzeugt wurde. Die Zahl der Martinofen 
mit saurer Zustellung war im Jahre 1914 gegen 
1908 fast unverandert, obwohl die Erzeugung 
yon saurem M artinstahl sich auf das Doppelte 
erlioht hatte.

Dagegen ist sowohl die Zahl der B e s s e -  
m e r b i r n e n  ais auch ilire Erzeugung in den 
Jahren 1908 bis 1914 weiter zuriickgegangen.

Eine sehr erhebliche Zunahme hat in dem 
der Betrachtung unterliegenden Zeitraum die Zahl 
der in den FluBeisen- und FluBstahlwerken yorhan
denen E l e k t r o s t a h l o f e n  erfaliren. Den 11 im 
Jahre 1908 yorliandengewesenenElektroofen stan- 
den im Jahre 1914 32, also fast die dreifache Zahl, 
gegeniiber. In  weit starkerem  Yerhaltnis ist 
gleichzeitig die Erzeugung yon E lektrostahl ge
stiegen, die im Jahre 1914 mehr ais sechsmal 
so groĆ ais im Jahre 1908 war. Ueber die in 
den Eisen- und StahlgieBereien yorhandenen Elek- 
troofen ist Naheres unter 4. ausgefiihrt.
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Dio umgekehrte Entwicklung beobachten wir 
bei den Zahlen der T i e g e l o f e n ,  die stark  ge- 
fallen sind, wogegen sich die Tiegelstahlerzeugung 
auf annahernd gleicher Hohe gehalten hat.

Leider is t es nicht moglich, auf Grund der 
am tlichenStatistik auch Angaben iiber das Fassungs- 
vermogen der StahlwerksSfen zu machen, um 
80 die Aenderung des W irkungsgrades unserer 
Stahlwerksanlagen im Laufe der Jahre  darstellen 
zu kfinnen.

Zur Ergitnzung der Zalilentafel 5 ist in Zah
lentafel 7 angegeben, wie sich im Jahre 1913 
die metallurgischen Oefen der FluBeisen- und 
Fluflstahlwerke auf die verschiedenen deutschen 
Eisenbezirke verteilten. Annahernd zwei Drit- 
tel aller deutschen Stahlwerksofen entfielen 
darnach im Jahre 1913 auf Rheinland - W est- 
falen. An der Erzeugung ist 
dieser Bezirk dagegen nur mit

sowobl dieser ais auch der' der iibrigen in der 
Zalilentafel aufgefuhrten Ofenarten diirften wei- 
tere sehr grofie Aenderungen im Iiriege ein- 
getreten sein, uber die, da die S tatistik  Iiber die 
Kriegszeit leider noch nicht vorliegt, heute noch 
nichts Naheres gesagt werden kann. Insbeson- 
dere diirfte sich auch die Zahl der E lektro- 
ofen, die bis zum Jahre  1914 in den Stahl
gieBereien noch sehr schwach yertreten  waren, im 
Kriege stark  verm ehrt haben.

Ueber die Leistungen der einzelnen Ofenarten 
der Eisen- und StahlgieBereien lassen sich an 
Hand der amtlichen Statistik  genauere Angaben 
leider nicht machen. Es ist nur eine Darstellung- 
der Gesamtleistung aller Oefen moglich, die in 
Zahlentafel 9 fiir die Jahre 1908 bis 1914 ge
geben ist.

der Halfte beteiligt.

4. K u p p e l f i f e n ,  F l a m m -  
o f e n ,  M a r t i n o f e n ,  T e m 

p e r  o f e n ,  T i e g e l o f e n ,  
E l e k t r o s t a h l o f e n  u n d  
K l e i n b e s s e m e r b i r n e n  

d e r  E i s e n -  u n d  S t a h l 
g i e B e r e i e n .

Dic nach Zahl und Arten 
groBte Mannigfaltigkeit der me
tallurgischen Ofeneinrichtungen 
weist unter den vcrschiedenen 
Zweigen der Eisenindustrie die 
Eisen- und StahlgieBerei auf, 
wie sich aus der Zahlentafel 8 
ergibt.

Augenfiillig ist hier die starkę 
Vermehrung der Martinofen, 
der Tiegelofen und der Klein
bessemerbirnen. In der Zahl

Zahlentafel 8, D i e  m o t a l l u r g i s o h e n  O e f o n  d e r  d e u t s c h e n  
E i s e n  - u n d  S t a h l g i e B e r e i e n .

Ofenarten 1808 1909 1910 1911 1912 1913 1914

Kuppelofen . . . 3012 2800 2834 2779 2921 2979 3001
Flammofen . . . 117 128 129 100 104 110 123
Martinofen . . . 03 77 83 78 87 102 111
Tomperofen . . . . . .  • 603 650 659 660
Tiegelofen . . . 1239 1311 1395 1375 1419 1402 1412
Elektrostahlofcn 4 3 2 4 3 4
Kleinbessemerbirnen 44 50 53 54 58 60 ‘ 64

Zahlontafel 9. J a h r e s e r z e u g u n g  d o r  d e u t s c h o n  E i s o n  - u n d  
S t a h l g i e B e r e i e n ,  o i n s c h l .  K l o i n b e s s e m e r o i e n ,  I n  d o n  

J a h r e n  1 9 0 8  b i s  1 9 1 4 .
Erzeugung: an

Jahr rohcm
ElsenguB

t

TcmperguB
(schmlcdbarcm

GuCundTemper-
utahlguB)

t

Stahlform-
guB

t

cmailliertem 
oder auf andere 
Welse verfclner- 
tem Elscnguti 

t

Jahreserzeugung 
an GuBwarcn 

lnsgesamt

t

1908 2 239 971 46 847 68 222 60 831 2 415 871
1909 2 219 566 51509 82 672 65 613 . 2 419 360
1910 2 587 175 59 678 128 438 74 504 2 849 795
1911 2 716 313 61310 127 579 76 622 2 981 824
1912 3115 086 72 062 155 700 86120 3 429 028
1913 3 024 529 71 004 165 550 83 132 3 444 215
1914 2 377 629 58 828 131 140 00 266 2 627 803

K. Bkrbrauer, Dusseldorf.

U m sch a u . !

Industrie-Lokomotiven.

Dio Bedingungon fiir Industrie - Lokomotiyon sind: 
moglichst oinfacho, kurz gedrungeno Bauart, wenig iiber- 
hangondo Massen, gute KurYonbcweglichkeit unter Ver- 
moiduug joglichor Lenkaolisen, groBe Zapfen- und Aohs- 
lagorverhiiltnisso zweeks geringer Fliiohonprossung, guto 
Streckenubersioht von\ Stando dos Fiihrers und Heizers, 
groBo Wasser-, woniger Kohlonvorrato, da letztere iiberall 
leicht zu orsetzen sind. Nach dioson Loitsiitzen und unter 
Borucksichtigung eines gcfillligen Aussehcns werden; dio 
Workslokomotiven dor H o h e n z o lle rn . A. G. furl-okomo- 
tivbau in Dusseldorf ausgefuhrt, wio die nachstehendo Be- 
schroibung einiger fiir dio Schwerindustrie wichtigćr Bau- 
arton zeigen soli; die kennzoichncnden Abmossungen sind 
in Zahlentafel 1 zusammongestellfc.

Samtlicho Hohonzollom-Masehinen woisen die be- 
wiihrte Heusinger-Steuerung in kraftiger Durchbildung 
auf; gehartoto . Gelenkbolzen, reichlich groB bemossen, 
begegnen z. B. nach Moglichkeit einem Torzeitigen Yer-

scnleiB. Ais £> touorungsorgano  wordon boi Maschinen 
bis 440 mm Zylinderdurehmessor Elachschieber ange-; 
wandt, fur groBere Zylinderdurehmessor dagegen all-: 
gomein Kolbcnschiober m it schmalen federnden Ringen 
vorgesehen, oino Bauart, die wegen der Entlastung deij 
Stouerfliichon gorado je tz t zur Zeit dor Oelknappheit 
vorteilhaft ist. Um jedoch boi Leerlauf oder niedrigem 
Arbeitsdruck der Kolbenschiebcrlokomotive zu hoho- 
Kompressionen im Arbcitsraum des Zylinders zu ver- 
meidon, die storond auf den Gang und das Triobwerk 
einwirken, is t ein dor Firma geschutztes Zylindersicher- 
heitsYentil m it vom Arbeitsdruck abhiingiger Belastun^ 
in don Einstrom kanal oingeschaltot.

Samtlicho K esso l orhalton R o in ig u n g so ffn u n g e n , 
in reichlicher Anzahl, auf deren ZugangUchkeit hoher Werk 
gelogt wird. Entsprechend den Forderungen dor Kriogs-: 
zoit orhiolten samtlicho Maschinen fluBeiserne F euer-j 
b iic h se n  m it fluBeisernen Stehbolzen, jedoch sind nach. 
den Erfahrungen, die dio Firm a bereits vor Jahren mik 
Maschinen m it fluBeisernen Buchsen fiir RuBIand gemachi.
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Zahlentafel 1. Z u s a m m o n s te l lu n g  d e r  w ie h t ig s to n  H a u p ta b m o s s u n g e n  e in ig e r  In d u s tr io -  
lokom otiveT i dor H o h e n z o lle rn -A .-G ., D u sse ld o rf .

, ■ ' V '

Zahl der Triebochsen 

Abbildung:.......................

2 3 4 ■ .■>

TL TL TL 1ITL

1 2 3 4 6

Z ylinderdurehm essor............................... m m 405 430 450 510 540 540
K o lb e n h u b ................................................ 500 . 550 550 630 630
Raddurehm esser . . ■.............................. 1000 1080 1080 1200 1200
D am pfdruck................................................ kg /cm * 12 13 13 13 13
R o s tf la o h o ................................................ in 2 1,1 1,54 1,62 2, 48 2,8
V erdam pfungsheizfltiche ...................... ,, 80,2 99,5 123,4 164,4 161,3
Ueberhitzer-Heizflaćho ... . . . . . — — — 74,5
Gesamte K essel-H eizfliiche................. 80,2 99 ,5 123,4 164 ,4 235 ,8
R adstand  f e s t ........................................... m m 2200 3000 2500 2800 2600

,, gesam t ................................... it 2200 3000 2500 4200 5200
W a ss e ry o rra t............................................ 1 4500 4500 7500 7000 8000

1250 2000 1200 2400 2800
otwa t 26,5 34 ,5 39 51,5 53 61

„  t 35 45 51 66 68 79,5
„  t 17,5 15 17 16,5 17 16

f 1: 40 =■ 25 o / ii t 175 225 255 315 360 400

Anzahl dor bofordorten | Wagen- 
bruttotonnen bei Steigungcn von

:

100
200
500

=  10 
=  5 
=  2

° //oo
°/oo
°/nn

t
„ t  

t

425
730

1240

540
930

1580

610
1050
1750

770
1320
2250

860
1480
2500

960
1640
2800

^ i OO =  0 %o !> t 2250 2850 3250 4100 4600 5000
K leinster Kriunmungs-Halbmessor . . m 50 80 50 120 120

hat, dio Blechstiirken bedeutend sohwaeher gehaltcn ais 
diejenigcn anderer Bahiwerwaltungeri. Dio 2G mm storken 
Stehbolzen sind m it 7 mm Durchmesser ganz durchbohrt 
und an der AuBenseito gesehlossen. Dio Siedorohro 
werden in dor Fouorbiicksrohrwand m it 2 mm starken 
Kupferringen oingowalzt, dio Rauchrohro boi Ueberhitzer-

Samtlicho Lokomotiven wciscn in ihrer Grundform eine 
Sandstreuvorriohtung fiir dio Trcibachsc nach beiden 
Fahrtriehtungen auf, sowio oine gut durchgebildete kriif- 
tigo H an d b ro m so  fiir samtlicho Achsen. Bei Maschinen 
ijbor 45 t  Dionstgewicht ist oino D am p fb ro m se  ein
gebaut, wahrend fiir schwiichero Masehinon boi der Dureh-

Abbildung 1. B-Tendcrlokomotlvo von 35 t Dionstgewicht.

lokomotiven dagegcn eingeschweiBt. Siimtliehe Stangen- 
und Actislager erhielten fluBeiserne Lagerschalen m it voll- 
standigem WeiBinetallausguB, ausgenommen das Kreuz- 
kopflager der Treibstange, das der hohen Fliichenpressung 
wegen ais RotguBbuchse ausgefiihrt wurde. Bei der aus- 
gedehnten Anwendung dor Ersatzbaustoffo wahrend der 
Kriegszeit wurdo streng darauf geachtet, daB diese Ersatz- 
toilo jederzeit selbst in ihren kleinsten Teilcn duroh nor- 
male Ausfiihrungsbauartcn ausgoweehsolt werdon konnen. 
Wio weit die Anwendung der E rs a tz m o ta lle  und damit 
dio Ersparnis an Edelmetallon wahrend des Krieges geht, 
zeigt folgendo Gegoniiberstellung einer C-Tenderloko- 
motivo von 45 t  Gewioht in Fricdens- und Kriegsbauart: 

Verbrauch (Pertiggewicht) an:
Kupfcr RotguB WeiBmetall

kg kg kg
Friedensbauart . . , 1820 830 90
K riegsbauart. . . .  5,5 11 401)

*) Hergestellt aus Aschcn und Kriitzen ohne Yer
wendung von Alt- oder Neuzinn.

Abbildung 2. C-Tenderlokomotlve -ron 45 t Dienstgcwlclit.

bildung der Handbremse Riioksicht genommen ist, daB 
dio Dampfbremso jederzeit ohne Schwierigkeiten ein
gebaut werden kann. Zweiaehsige Maschinen crhalten 
H a n d g lo c k e , allo anderen Maschinen dagegen D am pf- 
liiu tow erk . Auf leichte Zugiinglickkeit zu den Zug- und 
StoBvorrichtungen ist Sorgfalt verwendet, um dieselben 
jederzeit lcicht losen zu konnen.

GemiiB der Eisenbahn-Bau- und -Betriobsordnung 
diirfen kalte Lokomotivcn m it einem festen Radstand 
bis zu 2200 mm noch in Giiterziigen auf eigenen Achsen 
befordort werden; durch dieso Bcstimmung ist der 
kurzesto Radstand fiir schwero Werkslokomotiven ohno 
weitores gegeben. Diesen Radstand zeigt die in Abb. 1 
dargestellto B-Tenderlokomotive, dereń Gesamtlange 
Uber Puffer gemessen sich auf 7700 mm stellt. Die etwas 
geneigt liegenden Zylinder von 405 mm Durchmesser 
treiben die letzte Aehso ais Troibachse an. Yon den 
4500 kg Gesamtwasserinhalt sind 3200 kg zwischen don 
Rahmen untergebracht, so daB fiir das Unterbringen des 
restlichon Wassers nur zwei kurze niedrige Wasserkasten
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Abbiidung 6. Kleln-Raucbr5hrenUberbitzerf 

Bauart W. Schmidt.

vorbleiben, dio beidersoits dos Kcssels vor dom Eiibrerhaus 
ihron Platz habsti and dio Sfcreokonttbersicht nioht be- 
hindern, w ibrśnd dar groBo goriiirnigo ICohlonkaston sioh 
an das Euhrorkaus hinton aaischlioBt. Dio Vorstollung 
dor Stcujrua '  gosohioht duroh Hindel. Mit 35 t  Dionst- 
gowicht ist dio lo k o  notiya wohl dio zurzeit sehworsto

Werkslokomotive entstandon, dio infolgo ihros kurzeń 
foston Radstandes von nur 2500 mm boftihigt ist, Kriim- 
mungon bis 50 mm Radius anstandslos zu befahren; 
hierboi hat dio Mittolachse koinon Spurkranz orhalten. 
Dio ot was gonoigt liogendon Zylinder von 450 mm Durcli- 
mossor troiben dio lotzto Aeliso ais Troibacliso an und haben

Abbiidung 3. O-Trndorlokomotivp, vcn 51 t Dienstgcwlcbt 
und 250 mm Kadstnnd.

zwoiaohsigo \Verkslokomotivo. Sio vermag ohne Uober- 
anstrongung auf Grund ihrer giinstigen Kessclabmos- 
sungen 3G0 PS Dauerleistung zu orzougen bzw. einen 
Wagenzug von G50 t  Gesamtgewioht in dor Ebene m it 
30 km Goschwindigkeit odor einen Zug von 320 t  Gesamt- 
gewicht in  einer Stoigung yon 1 : 100 bei 15 km Geschwin- 
digkeit leicht zu befordern. Sollen sehworero Laśten fort- 
geschloppt werden, so ist es notig, zu C-Lokomotiven iiber- 
zugehen, doren eine B auart m it 45 t  Dicnstgewicht bzw. 
15 t  zuliissigom Achsdruck in Abb. 2 dargestellt ist. Dio 
Lokomotiye besitzt bei 3000 mm Gesamtradstand eine Ge- 
samtliinge Iiber Puffer von 9310 mm. Die 430 mm groBen 
etwas gonoigt liegonden Zylinder treiben dio zweitc Achse 
ais Treibaehse an. Samtlioher W assoryorrat yon 4500 kg 
ist zwisohen den Rahmon untergobraoht. Die sich beider- 
seits dos Kessels an das Fuhrerliaus nach vorn anschlieBen- 
don Vorbauten sind ais seitlicho Kohlenkiisten ausgcbildet, 
sie dionen ferner zur Verkleidung dos Wassereinlaufrohres 
sowio ala Kiiston fur kloino Werkzetige. Ein wcitorer 
groBer Kohlenbohśiltcr sohlieBt sich nach hinten an das 
Eiihrorhaus an. Die Betiltigung dor Steuerung geschieht 
durch Schraubo und Muttor. Beziiglieh der Leistungs- 
fiihigKoit dieser yielfach ausgofiihrten Lokomotive sei 
aut dio in Zahlentafel 1 gegebene Zusammensteilung yer- 
wiesen, Dio wiihrend des Krieges gestoigerten Anfordo- 
rungon bedingtcn fortwahrend leistungsfiihigero, d. h. 
schwerore Maschinen, die untor mogliehst-er Verwendung 
von nur droi Aehscn dio kleinsten Kuryon anstandslos 
durchlaufon konnen. So is t dio in Abb. 3 dargestellte

D-Tęnderlokomotlve yon (36 bis 68 t Dlenstgcwlcht.

beidcrseitig gefiihrto Kolbonstangon. Dio kurz gedrungene 
Bauart m it nur 8000mm Gesamtliinge, uberPufforgemossen, 
bedingte einen kurzeń dickbauehigcn, sehr leistungsfiihigen 
Kessel, der 2550 mm uber Sohienenoberkinte liegt. Bei

Abbiidung 5.
E-HoiCdampf-Tcnderlokomotlve yon 80 t Dicnstgcwicht,

3000mm lichtem Abstandzwischen denRohrwanden besteht 
der Kessel aus einem SchuB, der in seiner Mitte einen groBen 
Dom triigt, welcher von einem Sandkastcn umschlossen 
wird. Dio groBen 7500 1 betragenden Wasseryorrilto
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sind toils Zwischen don Rahmen, teils in zwoi soitlich an 
das.Fuhrochaus nach vorn anschlieBonden Kiiston untor- 
gobracht, dio jedoch dio Streokoniiborsioht nicht bohindcrn. 
Siimtlioher Kohlenvorrat ist nach hinton in den. an das 
FuhrÓrhaus ansohlioBondon Kaston vorlogt. Infolgo ihror 
giinstigcn Vbrhaltnisse cignot sich dio Masohino besonders 
zum HinaufdrUckon von Sohlackcnwagon auf Hochbahnon 
m it groBon Stoigungon und diirfto ais dio schworsto Ver- 
trotorin dor droiaohsigon Workslokomotivon auzusprochen 
soin.

Yon don vorsohiedonon Bauarton, molu: ais droi go- 
kuppelto Aohsonim Rahmen zu lagom und donnoch loiohto 
Kurvonbowoglichkeit zu orzielen, ist dio cinfachsto Losung 
diojonigo soitlioh yorschiobbaror Kuppelachscn, wie solche 
orstmalig G o lsd o rf boi soineu Lokomotiycn fiir dio 
Oestorroichischen Staatsbahnen anwandtc. Dioso Bau- 
woiso zoigon siimtlicho folgendcn vier- und fiinfachsigon 
Lokomotiven. Ais Vertrotcrin yiorfachgokuppolterMaschi- 
non soi dio in Abb. 4 dargostellto Lokomotiyo angofiihrt, 
dio boi 4200 mm Gosamtradstand oino Verschiobung dor 
Vorderachso yon 17 mm nach jedor Soito aufwoist, wiihrend 
dio droi hintoron Kuppelachscn fest im Rahmon golagort 
sind. Don Wiinschon dor Bestollor ontsprochond wird die 
Lokomotivo boi sonst gleiohor Boscliaffenheit m it 510 odor 
540 mm Zylindordurchmossor boi 030 mm Hub gcliofort. 
Dor gosamto W assorvorrat von 70001 is tin  zwei soitlichen 
Wassorkilsten liings dos Kcssols untorgobraoht, wiihrend 
der Kohlonyorrat sioh in  einem Bohiilter befindot, der 
hinten am Fiihrerliaus angebaut ist. Die D-Lokomotivo 
wird aueh fur Heifldampfbotrieb ausgefuhrt, wio os fur 
dio E-Lokomotivon nach Abb. 5 gezoigt wird, und zwar 
golangt oin Rauchrohren-Ueborhitzer Bauart W. Schmidt 
nach Abb. 0 zur Anweńdung, Der vom Rcgler kommondo 
NaBdampf golangt duroh das Vorbindungsrohr in die 
fcchto NaBdampfkammer der Rauchkammor, durchstromt 
unter droimahgem Umkohrcn dio Uoborhitzerrohro von 
17 mm Innon-, 22 mm AuBondurohmossor, weloho in don 
Rauchrohron m it 04 mm Innondiirchmcsser liogen. Dio 
Uoborhitzorrohro sind an ihren Umkchr-Endcn goschwoiBt 
und roiohen bis zu 400 mm an die Fouerbuchso lieran. 
Von don gosamten 150 Rauchrohren sind 120 Stuck 
besetzt. Wiihrend boim GroBrohr-Uoberhitzor sioh dio 
Ucberhitzerhoizflacho zur Gesamthoizfliicho ungofiihr 
wie 1 :4  yorhiilt, betriigt sio hior ungofiihr 1 : 2. Wegen 
dos groBoron Yorhiiltnisses uud dor hierdureh bedington 
giinstigeren Warmoiibertragung oignot sioh dioso Bauart 
bosonders fiir ungloich boanspruchto Lokomotiycn. Dio 
m it 1 :30 gogen dio Wagorechte liegonden Zylinder 
troibon dio Mittolachso an. Dio yordoro und hintero 
Kuppelaohgo sind beidersoits jo 17 mm yerschiebbar, 
wiihrend dio Treibachso 5 mm sohwacheron Spurkranz 
hat. Der Gosamtradstand betragt 5200 mm, der festo 
Radstand 2600 mm. Samtlichor Was3orvorrat liegt in 
zwei Seitonkiiston, der Kohlenvorrat in einem an das 
Fiihrerhaus anschlioBenden Aufbau. IC. Willigens.

Eine neue Abspernrorrichtung.
Zum Absperrcn von Rohrloitungen worden cino 

solcho Anzahl dor yerschiedensten Abspcrryorrichtungon 
angepriosen, daB es fiir don Erbauor von groBen Anlagcn 
oft schwor ist, das am boston Gceigneto von dom vielon 
Angebotcnen horauszufindon. Dies trifft besonders bei 
umfangreiehen Gasloitungen zu, denn hier werdon dio 
groBten Anforderungcn an die Absperrvorrichtungcn 
lwziiglich einor guten Diehtung und loichten Botiitigung 
gestollt. Sucht m an doch schon aus Griinden dor Spar- 
sam kcit jeden Gasverlust zu yermoiden, ferner aber ist 
jedos Entweichen von Gasen eine Gefahr fiir die in der 
Naho weilcnden Mensehen.

Am gebriiuchlichsten sind zwei Arten yon Absperr
yorrichtungon, niimlich Absperrsehieber und Absperr- 
yontile. Jede dor boidon Arten h a t soino Vor- und Naeh- 
teile. Die Vortoilo hior alle aufzufiihrcn, durfto zu weit- 
schwoifig sein. Dio Nachtoilo sind beim Absperrsehieber: 
Festkleben der Schioborzungo auf dem Sitz, wobei Zer-

storungen durch gewaltsames Ocffnen entstehen konnon, 
Zwischonsetzcn von Unroinigkeiten und dadurch unvoll- 
stiindiges SchlieBen des Schiobers, groBer K raft- und 
Zoitaufwand boim Ocffnen und SchlieBen, bcBonders wonn 
os sich um groBo Abmessungcn handolt. Dio Abspcrr- 
ycntilo besitzen dio yorstchonden Nachteilo nicht, da-

Abbildunr 1. Scbleberrcntil In Antlcht uud Schnltt.

Abbildung 2. SchleberTentll mit Stuizen.

gegen sind andere Miingol vorhanden. Insbosondoro ist 
dio B auart des Ventils eino umstiindliche und teurere, 
zumal bei groBon Abmessungcn. Auch dio Rohrleitung 
yerteuert sich yielfach, weil groBo Absperrventilo nur ais 
Knievontile in Botracht kommen und in dor Rohrloitung 
nicht immor oin geeignetes Knio yorhanden ist.

Eino Zwischenart zwischen Absperrsehieber und 
Absperryentil bildot das von der Firm a Zimmerman & 
Janson G. m. b. H., Diiron, Rhld., nouerdings auf den 
M arkt gebrachtc Sehiebervontil D. R. P. a. Dasselbo soli 
dio Vorteilo bcider H auptarton von Absperrvorriohtungen 
in sich Yoreinigen, ohno doren Nachteilo aufzuweisen. 
In  Abb. 1 is t das Schiobervontil im Schnitt und in der 
Ansieht gozeigt und boi dor einfachen B auart ist eigentlieh 
fast koino Erklarung notig.

Die Vorrichtung bestcht aus dom Gehause a, in 
weichem ein Vontilteller b  eingebaut ist. Der Teller 
hiingt an einem AnpreBhebel c, dessen untores Endo 
in einor senkrechten Fiihrung lauft und dessen obores

X X X II 115
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Endo m it dem Schwinghebel d verbunden ist. Wird 
nun der Schwinghebel d gesenkt; so preBt or den Teller 
auf den Sitz auf, wird er gehobcn, so zieht er den Teller 
yollstiindig yon dom Rohrquerschnitt hinweg. Das 
Drehon der den Schwinghebel tragenden Achso geschieht 
durch einen auBerhalb des Gehauses liegenden Gewichts- 
hebel.

Soli das' Schiebcrventil hoch -uber H iittenflur ein- 
gebaut worden, so daB dio unmittelbaro Betiitigung durch 
Hebel nicht angangig ist, oder handelt es śich um groBo 
Abmessungen, so wird auf dio den Schwinghebel tragendo 
Welle ein Schncckengctriebo aufgesctzt, wie Abb. 2 zeigt. 
Dasselbe is t selbstliemmend, yollatąndig gokapsolt, und 
der ganzo Antriebskopf ist um dio Schncckenradachse in 
beliebigem Winkel schwenkbar, so daB ein Einbau in 
Rohrloitungen von joder beliebigen Richtung moglich ist.

Bei unreinen Gasen kann ein Stutzen am Gehiiuso 
zum Abfiihrcn von Teer, Staub usw. angebracht werden, 
wio in Abb. 2 gezeichnet. Die inneren Teilo der Vorrich- 
tung lassen sich nach Entfernung der oberen Gehause- 
haube le ich t ein- und ausbauen.

Selbstyerstandlich is t das vorbeschriebeno Scliieber- 
yentil auch fur Windleitungen ohne weiteres zu gebrauchen.

Die Baulange des Schieboryentils entspricht geriau 
derjęnigcn von normalen Absperrschiebern, Es kann also 
an  dereu Stello leicht eingebaut werden.

1K. Heinlgeś.

Bericht iiber die Tatigkeit des Matęrialpriifungsamtes 
Eerlin-Lfchterfelde im Jahre 1917/18.

Aus dem soebon erschiononcn Jahresboriohto is t fol- 
gendos zu entnehm en:

In  dor A b te ilu n g  fu r  M e ta llp ru fu n g  wurden 
CIO (050) Auftriige erledigt; Yon ihnon ontfallcn 101 (57) 
auf Behordcn und 509 (593) auf Priyate. Bei woltom 
dio Mehrzahl aller Untcrsuchungen lag wie im Vorjahro 
im Interesse der Landosverteidigung; ihre Ergebnisse 
entziehcnaichdahcrdcr Besprechung. Dio Untersuchungen 
von Fostigkeitsprobiermasehinen auf dic Richtigkcit der 
Kraftąnzoige erstreckte sich auf 05 Maschinen. U nter 
ilmen befanden sich mehrbre, die bereits im Vorjakro 

. gepriift waren; ■ Deraftige’ Nachpriifungeń sollten, falls 
n ith t besondere żutage tretende Miingel sio haufiger er- 
forderlich machen, in bestimmten Zeitabschnittcn von 
liingstens sechs Jlonaten regelmiiBig stattfinden, da die 
Einrichtungen zur Kraftmessung leicht aueh solchen Aon- 
derungen im Betriebe unterworfen sindj die ohne weiteres 
nicht wahrgonommen werden- konnen. Ganz besonders 
g ilt dieś von Maschinen m it Mefidosen und anderen Ein- 
riehtungen, an denen die Belastungen an Manometern 
abgelesen werden. Es erscheint erforderlieh, immer von 
neuem zu betonen, dafl dio Ausriistung m it oinem einzelnen 
Manometer durchaus unzurerliissig ist. S tets sollten dereń 
zwoi vorhanden sein, von denen das eine lediglich ais 
Kontrollm ariom eter dient. Es muB sicher abstellbar sein 
und is t nur einzuschalten, um seine Anzcigen m it denen 
des zweiten, des Gobrauchsmanomoters, zu vergleichen 
und sich zu uberzeugen, daB das Gebrauchsmanometer 
sich nicht veriindert hat. Dieser Vergleich darf nicht 
bis zum Brueh dos Probostuckos ausgedchnt werden, 
denn dor h ie rbe i' cintretende Schlag wiirdo aueh die 
Riehtigkeit der Anzeigo des Kontrollmanometers ge- 
fiihrden. Wiedarholt fand sich das Manometer unm ittelbar 
noben dor Pumpe angebracht, dio in groBerer Entfernung 
von der Festigkeitsprobicrmaschino aufgestcllt war. Dieso 
Anordnung ist unbodingt zu yorwerfen. Sie fiihrt besonders 
nach Ueborschroitung dor Streekgrenze des Versuchs- 
stiiekes, aber auch bei vorher stark  dehuenden Proben, 
z. B. K etten und Seilen, ste ts zu falschen, und zwar zu 
ubermaBig hohen Lastanzeigen, indem zwischen dem 
Druck in der Pumpe und dsm im Probenzylinder kein 
Gloichgewiohtszustand besteht. Um derartigo Fohler zu 
yermciden, ist das Manometer fiir dio Kraftmessung am 
Zylinder selbst, uiid zwar am beston auf einem von dor

Druckleitung unabhiingigen Stutzen, anzubringen und 
Sorge zu tragen, daB otwaigo Verstopfungen in der BoR- 
rung, dio durch Ausscheidungen aus der Druckfliissigkeit 
und durch das Schmiermittel des Kolbens veranlaBt . 
werden konnen, yermieden, jedenfalls aber sofort erkannt 
und beseitigt worden. DaB die wióderholto Nachpriifung 
der Maschinen auch bei denen m it Hebelwagen erforder
lieh ist, beweisen die mohrfach beobachteten Lookcrungen 
der Schnoidenbefestigungen im Betriebo, ganz abgesehcn 
Von den dic Richtigkcit dor Kraftanzeige storenden Ver- 
druckungen und yon sonstigen Bcschadigungen der 
Sohneiden selbst sowie dor Pfannen. Zur Ausfiihrung 
der Maschinonprufungen sind zurzoit sogenanntei „ICon- 
tro llstabe“  noch am meisten in  Anwendung. Zur Eiehung 
lagen 13 solchor Stabo vor. Ferner sind auf Antrag 
drei K raftpriifer, B auart Wazau, goeicht und ein Spiogel- 
appara t sowio zwoi Dohnungsmesserj Kcnnedy-Martens, 
gepriift.

Aus einzelnen Priifungsantriigen mogen folgendo Er- 
gebnisso hervorgehoben sein:

Eino e le k t r i s c h  geschw oiB te  K e t te  aus Rund- 
eisenyon 27.mmDurchmosscrstrecktobeii3s= 18,G kg/mm2, 
bezogen auf den doppolten Eisonąuorsohnitt, und riB bei 
einor Zugspannung ob des M ateriales yon 39,5 kg/m m 2. 
Zugyersucho m it Probestaben ohne und m it SchweiB- 
naht aus drei ungepriiften K ettengliedern ontnommen, 
teils warm geradegerichtet und % st bei 900 0 geglttht, 
teils ohne Richten und, Gluhen durch Abdrehen aus dem 
VoUen boarbeitet, ergaben an den ungegliihten Proben, 
daB die Streekgrenze durch das SchweiBen von 41,G auf 
36,5 kg/m m 2 und die Bruehfestigkeit yon 51,1 auf 
50,3 kg/m m 2 zuriickgegangen war; dio Bruchdehnung 
betrug fur dio k a lt boarbciteten Stabe m it und ohne 
SchweiBnaht 12,5 %, fiir die gegliihten dagegon ohne 
SchweiBnaht 30,6 %  und m it SchweiBnaht nur 16,1 %. 
In  der geschweiBten K etto  war d ie ' Bruehfestigkeit

des Materiales nur m it ~ =  77 % ausgenutzt.oi., 1
Die metallographisohe Uńtersuchung ergab vollkommene 
SchwciBung ohne Anzeiehen ortlicher Ueberhitżung.:

V orsucho . m it  S ta h lro h ro n  lieforten folgendo 
W erte:

I 2 3
AeuBerer Durchmesser liim 50 25 20
Wandstiirke m m ................. 1,0 1,0 1,0

(  Streekgrenze kg/m m2. . . 45,5 54,1 52,3
|  Zugfestigkeit kg/m m2 . . 46,1 57,2 55,1
[D ehnung % ; • . ................. 8,4 5,8 6,3
’ Proportionalitatsgrenze

kg/m m 2.............................. 25,0 36,2 38,9
Bruehfestigkeit kg/mm2 . 56,0 76,8 71,6
Ybrhśiltnis von Zug- zu.

Biegefestigkeit %  . . . 121 142 137

Zug-

Biege-
yersuch

Dic Biogofestigkeit war demnach im M ittel um 33 %  
gróBer ais die Zugfestigkeit.

D er E in fluB  d e r  W arnio  u n d  K a i te  auf dio 
Zugfestigkeit wurde an folgonden M etallen untersucht:

a) A c h se n s ta h l:  durch Abkiihlcn auf — 25° blieb die 
bei Zimmerwarmo beobachtete Streekgrenze as un- 
yerandert =  28,5 kg/mm2, die Bruehfestigkeit ob 
stieg von 32 auf 46 kg/mm2, die Bruchdehnung 011,i  
betrug 30 gegen 31 %.

b) S c h n e l ld r e h s ta h le  m it 10%  und 16 %  Wolfram- 
gehalt lieferten folgendo W erte, wobei die in Klam- 

-- mern stehenden fur 16 %  Wolfram gelten.

Ycrsuchstemperatur 0 C 
400 090 700 600

ob -  28,1 (46,0) 9,1(11,7) 6,5 (9,4)
os 116,0 ( - )  44,9(53,7) 16,2(21,5) 14,2(19,9)
o iis  -  21,1 ( - )  49,8(34,1) 65,1 ( - )
Durch hoheren Wolframgohalt war also dio Wider- 
standsfahigkeit der -Festigkoit gegen dic Warmo ge- 
steigert worden.
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c) A lu m in iu m  zeigte bei 20 °, 100° und 150 0 folgende 
Festigkeitse igenschaf ten : os =  8,4 — 7,5 — 6,5 kg/mm2, 
cb =  10,7 -  8,7 -  7,1 kg/mm2, 011,3 =  23,9 -  36,3
-  51,1 %.

d) Z inkguB  m it o u =  12,7 kg/min2 und 011,3 = 0 %  
zeigte die Hochstwerto fiir Festigkeit 16,3 kg/mm2 
und Dehnung 1 ,2%  bei 100°, dureh hoheres Er- 
warmeri nahmen Festigkeit und Dehnung wieder ab.
Bei einom im B au  in fo lg e  yon  U o b e rla s tu n g  

g o b ro ch en o n  T riig e r bestand der Verdacht, daB der 
untere Tragerflansch oingesehnitton worden war. Das 
Aussehen der Bruchfliichen, das Vorhandensein und der 
Vbrlauf der Bruchlinicn auf diesen Flaclien lieBen zweifcls- 
re i erkennen, daB dieser Verdaeht nicht berechtigt war.

Untersuehungen der B lecho e in es im  B e trie b e  
e x p lo d ic r to n  K esse ls  orgaben, daB die Blcche aus 
FluBmatcrial ohne nennenswerte Seigerungon und ohne 
grobere, nicht metallische Einschlilsse bestanden. Dio 
chemische Zusammensetzung wies koino Besonderheiten 
auf. Nach-den Zugyersuchon zeigte eines dor gerissonen 
Bleche gegenuber den Grundsatzen fiir die Priifung dor 
M aterialien zum Bau yon Dampfkesseln nach dom Aus- 
gliihen zu goringo Festigkeit. Ungegliiht wiosen alle Blecho 
m it einer Ausnakme zu geringe Dehnung auf. Boi don 
Warmbiege- und Abschreckproben wurden die Bedin
gungen erfiillt. Dic Korbschlagfostigkeit war nicht hoch. 
Hiernach wurde das Gutachten dahin abgegeben, daB das 
AufreiBen des Kessels dureh ortliche Sprodigkeit des 
Matoriales begunstigt worden war. Dio Ursache der ort- 
lichcn Sprodigkeit lieB sich nicht mohr oinwandfrci fest- 
stellen. Sio' hing anschoinend m it ortlicher Uebcrhitzung 
des Bleches zusammen.

Bei dem Materiał einer im  B e tr ie b e  g eb ro ch en en  
S c h a b o tto  au s S tah lg u B  schwankte dio Zugfestigkoit 
zwischen 2,5 und 7,3 kg/m m 2, die Kugcldruckharte zwi
schen 105 und 115 kg/m m 2.

S c h ra u b e n fe d o rn  aus 12-mm-Eisen von 87 mm 
AuBendurchmesser und sechś Windungcn von 20 bzw.
24 mm Stoigung wurden zunachst 24 s t lang bis zum 
Yollstandigcn Aufcinanderliegen <ler Giingo zusammen- 
gedriickt; sió żeigteii hierbei keine Zerstorungserscheinun- 
gen. Darauf dem Dauorschlag-Druck-Versuch unter- 
worfen, brachen sio nach 21460 und 36 440 Schliigen 
an Stellen m it Oberflachenfolilorn.

Dio A b te ilu n g  fu r  B a u m a te r ia lp r i if i in g  er- 
ledigto im Betriebsjaliro 1917 insgesamt 246 Antriige 
m it 8419 Versuchen gegen 276 Antriige m it 9807 Ver- 
suchen im Vorjahro. Von den 8419 Versuchen entfallcn 
6506, also dor woitaus groBero Teil, auf Bindemittel und 
1913 Versuche auf Steine aller A rt und Verschiedeńes.

Hiiufig waren dio Falle, in denen Materialien zur 
Untersuchung eingereicht wurden, die, sei es bei der 
Verarbeitung, sei es bei der Verwendung im Bau, mangel- 
kaftes Yerhaiten gozeigt hatten, oine Folgo der Kriegs- 
zustiinde.

YerhaltnismiiBig haufig waren fe u e rfe s to  M a te ria -  
lion  (S te in o  u n d  Tone) auf Fsuerbestandigkeit zu 
priifen, u. a. auch Schamottesteine, die sich im Betriebe 
schlecht verhalten hatten. Dic Ursachcn liierfiir konnten 
zum Teil cinwandfrei orm ittelt werden. In  einem Falle 
lag der Schmelzpunkt zwischen Segerkegel 16 und 17 
(etwa 1460 bis 1480°). Dieses M ateriał konnte daher 
nicht mehr ais „feuerfest" bezeiehnet werden.

W iirm esc liu tzm asso n  ysrschiedenstcr A rt wurden 
auf Wiirmedurchliissigkeit gepriift, und zwar gowohnlieh 
im Yergloich m it K orkplatten. In  einigen Fiillen wurde 
auch die' Druckfestigkeit oder der W iderstand gegen 
Zusómmendriickung (beigloichmaBig steigender Belastung 
und unter Dauerbelastung) orm ittelt.

Den yerhaltnismaBig groBton Raum in den Versuchs- 
arbeiten nahm die P riifu n g  Ton B in d e m it te ln  (P o rt-  
la n d z e m e n to , E isO n p o rtla u d z c m e n te , H o ch o fe ii- 
z e m e n te  und K a lk ę ) sowie von Mortel- und Beton- 
mischungen ein. Bei Zementen war wiedcrholt zu begut-

achten, ob sie den deutschen Normen entsprachen. E in 
Portlandzemont konnto wegen seinos auBergcwohnlich 
hohon Biickstandes von 5,2 %  auf dem 900-Masćhensieb 
nicht ais vollig den Normen entsprechend bozeichnot 
werdon.

Z e m e n tp la t to n  u n d  E ise n b o to n p fo s te n  wiesen 
einige Zeit nach der Herstellung starko Boschiidigungen 
in  G estalt Von Risson und Verkrummungen auf. Dio 
A rt der Zorstorung wies auf Treiben des Zementes hin. 
Dio Untersuchung orgab normalo Zusammensetzung und 
erwies den Zomcnt ais normalbindend und raumbestandig. 
Dor verhaltnismiiBig hoho GlUlivorlust in Verbindung m it 
dem hohen K alkgehalt lieB aber darauf schlieBen, daB 
der Zement im frischen Zustando Troibnoigung gehabt 
haben konnte. E r war also wahrscheinlich bei der Yer- 
arbeitung zu frisch und hatte  dió Treibncigimg dureh das 
Ablagern yorloron.

Fiir den Deutschen AusschuB fur Eisenbeton sind dic 
V ersucho  m i t  E iso n b e to n p la t to n  au f F e u o r-  
bestandigkeit(ErganzungsVersueho zu den Brandprobon 
m it Betonhausern) sowie die Priifung en von Zemerit- 
morteln aus yersehiedenen Zementen auf Schwinden ab- 
geschlossen und die Ergebnisse yeroffentlicht (Veriag von 
Wilh. E rnst & Sohn, Berlin).

Neu oingeleitot wurden auf BeschluB des Ausschusscs 
fiir U n te r s u c h u n g  y o n  H o ch o fo n so h lack e  Priifungen 
von yersehiedenen Hochofen- (Stiick-) Schlaokensórten auf 
Ycrwendbarkeit fiir Eisenbahnbcttungszwecke.

In  der A b te ilu n g  fu r  p a p io r -  u n d  t c s t i l t e ć h -  
n isch e  P riifu n g e n  wurden im Berichtsjahro’ 832 (im 
Vorjahre 820) Priifungsantrago erledigt, 147 (228) im 
Auftrago von Behorden, 685 (582) im Auftrage von Pri- 
yaton. U nter den 147 Behordenantragen stam m ten 144 
yon prcuBischen, drei yon nichtpreuBisohcn Behorden.

A b te ilu n g  f i ir  M e ta llo g ra p h ie . Im Bericlitsjahr 
wurden 123 Antragc gegen 117, 109 und 160 in den drei 
Vorjahren erlbdigt. Dio groBero Mehrzalil der Antriige 
und Untersuehungen wurden im Auftrag dor Militar- und 
Marinobehorden ausgefiihrt; eino Borichterstattung iiber 
dieso Arbeiten ist zurzoit nicht mogiieh. Uebor andere, 
auBerhalb des militarischcn Interosses liegendo Unter- 
suchungen sollen im nachstohenden oinigo Angaben ge- 
macht werden.

1. Mehrfach wurden Kessolblecho oingosandt, bei 
denen Risse auftraten, die sich uber dio ganze Lange der 
Niotlochroihe crstreckeń. M eist końnto nachgowiesen 
werden, daB in solehen Fiillen das Verstemmen der Nieten 
unsachgemaB ausgcfulirt war. In der Umgebung der 
Nietkopfe waren im Blech tiofo Rillen Torlianden; das 
Kleingefuge zeigte dort stark  Kaltreckung. W ird kalt- 
gerecktos Eisen, dessen Kerbzaliigkeit an und fiir sich 
gering ist, auf Tem peraturen zwischen 100 und 300 
dio also gerade fiir Kessolbleche im Betriebo in Frage 
kommen, angolassen, so sinkt die Kerbzśihigkeit noch 
weiter, das Blecljrnaterial nimmt an diesen Stellen einen 
hohen Grad yon Sprodigkeit an. H ierdureh kann der 
Brueh in holiem MaBe begunstigt werden. In  einom 
Falle konnto dureh ortliche Uebcrhitzung heryorgerufene 
Sprodigkeit eines Kesselbleches nachgewiesen werden. In 
einem weiteren Fali muBte nach dem Ergebnis der Gefiige- 
untcrsuchung Walzen bei zu tiofen Temperaturen ais 
Ursache des ungiinstigen Yerhaltcns angenommen werden.

2. Bei d u n n e n  B lech o n  machte sich eine allmiih- 
liche Yerringerung der Festigkeit storend bemerkbar. 
Die Blecho waren im Betriebe wechsclnden Temperaturen 
zwischen 100 bis 6000 ausgesetzt. Die Untersuchung 
ergab, daB es sich um ursprimglich kaltgewalzte Bleche 
gehandelt hatte. Dureh das hiiufigo Anlassen boi Tem
peraturen zwischen 100 und 600" war* die dureh' das 
Kaltwalzen (Kaltreckon) orzielte Festigkeitssteigerung all- 
mahlick wieder horausgebracht worden.

3. Ein fiir einen bestimmten Zweck gebauter, ver- 
SchweiBter H o ch d ru ck k esśó l war infolge unyoll- 
kómmener SchweiBung in der LangsschworBńaht aufr 
gerissen.
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4. Ein im Betriebe aułgcplatztes S ie d e ro h r  zcigto 
starko Ziehriefen und starko Schwankungen in dor Wand- 
stiirko des Rohros. Der Bruch war liings oinor durch 
Ziehriefen stark  geschwaehton Stelle dor Wandung or- 
folgt. AuBordom war das Rohrmatorial phosphorreich 
und cnthiolt stollcnwciso starkę Anrcichorungen an nicht- 
inetallisclien Einschliissen. Es lagon domnach sowohl 
Horstollungs- ais auch Materialfehlor vor, dic das Bohr 
zur Vorwcndung fiir stark  boanspruchto Siodorohrkessol 
ais nicht geeignct orsohoinen lassen. Bei einem andoron 
obonfalls im Betriebe aufgoplatzten Siederohr waren Her- 
stolluugs- odor Materialfehlor nicht nachwoisbar. Durch 
dio motallographischo Gefiigeuntersuchung konnto sta tt- 
gohabtos ortliches Ergluhen (vormutlich im Betriebe) 
fostgestellt werden. Hierauf is t wahrscheinlich auch das 
Aufplatzen dos Rohros zuriickzufuhrcn.

6. R o s ta n f re s s u n g o n  an  S io d o ro h ro n  waren 
wiederholt Gegenstand dor Untersuchung. In  keinom 
Fali konnto fostgestellt worden, daB M aterialfehler vor- 
golegon hatton, auf die der starko Rostangriff liiitto 
zuruckgefiihrt worden konnen; die Ursaclie des starken, 
meist ortlich auftrotenden Rostangriffes war ste ts in 
auBeren, vom Rohrm aterial unabhangigen Umstiinden, 
Betriebsyorhiiltnissen usw. zu suchen. (SchlnO folgt)

Deutsche Industrie-Normen.
Dor Normo nausschuB der deutschon- Industrio-ver- 

offontlichtin Hoft 8(Jahrgang 1919) seiner, ,M itteilungen“ 
(12. Hoft dor Monatsschrift „D er Betrieb1’) folgondo 
neuo Entw urfo:
DI-Norm 104, B la tt 1—3 (Entwurf 2) Hol/.balkondeckenf.

Kleinhiiuser, Fach- 
norm fiir das Bau- 
wosen,

DI-Norm 239, B la tt 1—3 (Entwurf 1) Foingowindo mit
Whitworth-Form, 

DI-Norm 240, B la tt 1 u. 2 (Entwurf 1) Feiufeingowindem.
Whitworth-Form, 

DI-Norm 242, B la tt 1—3 (Entwurf 1) Metrischos Foin
gowindo,

DI-Norm 243, B la tt 1 u. 2 (Entwurf 1) Metrischos Foin-
foingowindo,

DI-Norm 254 (Entwurf 1) TragUingen fur Befostigungs- 
kogol 1 :10,

DI-Nprm 257 (Entwurf 1) Kegolstifto m it Gcwindozapfen, 
Whitwoj-th-Gewinde,

DI-Norm 258 (Entwurf 1) Kegolstifte m it Gowindezapfen, 
metrischós Gowindo.

Abdrucko dor Entwurfo m it Erliiuterungsberichten 
worden Interessenten auf Wunsch gcgon Berechnung von 
50 Pfg. fiir.oin Stiick von dor Goschiiftsstello des N orm on- 
a u sso h u sse s  dor d o u ts c h e n  In d u s t r i e ,  B or lin NVV 7, 
S o m m o rstr. 4 a , zugestellt, der auch bei Priifung sich 
ergebendo Einwiindo bis 15, Soptombor d. J. mitzutoilcn 
sind.

Im gleichon Hoft sind auch nachstehond' aufgófuhrto 
endgiiltig genóhmigto N orm blatter abgcdruokt: ' 

DI-Norm 4, N orm blatt, Abmessungen,
DI-Norm 103", B la tt 1 u. 2, Trapozgo windo.

Dieso Bliitcer konnen in dom Form at 230 X 320 mm 
auf woiBem und pausfdhigom Papier von obongenannter 
Geschaftsstelle bezogen werden.

Zur Aufbowahrung der DI-Normbliitter h a t der 
NormonausscliuB Sammclmappcn anfertigon lassen. Dio 
Mappcn helfon einem dringenden Bediirfnis ab und sind 
duroh dio Gesohiiftsstello des Normonausschusses dor 
Doutschon Industrio zu beziehon.

Aus Fachvereinen.
Gcsellschaft Deutscher MetallhGtten- und 

Bergleute, E. V.
Dio diesjahrige Hauptrorsammlung dor Goscllschaft, 

dio in Berlin stattfand und durch oinen BegrUBungsabond 
im Hotel Prinz Albrecht am Mittwoch, den 2. Ju li, 
oirtgeleitot >n;rde, erfrouto sich trotz dor obwaltendon 
Verkehr8stprnngcn oinos sehr zahlreichon Besuchs. Dio 
eigentlioho Mitg)iodorversammlung wurde am Donnerstag, 
den 3. Juli, durch den Vorsitzendon des Verwaltungsrats, 
Borgrat Dr. V ógelsang , Eisloben, m it oinor BegriiBungs- 
anspraohe eroffnet. Den Goschafts- und Rechenschafts- 
bcricht des Vorstandes orstattete der stollvertretende 
Vorsitzende des Vorstandes, H iittendirektor Z in tg ra ff , 
Berlin. Danach hat dio Gcsellschaft oinen erfreulichen 
Zuwachs an Mitgliedom orfahren, indem die Zahl derselben 
von 8C5 am 1. Januar 1918 auf 974 gestiegen ist. Das 
Vercinsorgan dor Gcsellschaft, dio Zoitschrift „M etali und 
Erz“ , is t auch im vergarigonen Jahre regelmaBig weiter 
erschienen. Dio Biicherei h a t im vo'rgangenen Jahro 
wieder eino erhebliche Vorgrofierung. orfahren, und es 
besteht die Absicht, sio ais Sonderbucheroi dos Erzberg- 
baues, der Erzaufbereitung, des Motallhuttonwesons und 
der Metallvorarboitung immor weiter auszugcstalten.

Um dio Woitorfiihrung des bereits vor dom Kriogo 
m it dem I. Bandę orschienerien Handbuches der Motallo- 
graphie von Prof. Dr. Guertler sicherzustellen, hat sich 
dio G esollschaftmiteinomnam haftenBetragean einem vom 
Verein deutscher Eiscnhuttenleute vorwalteten Bestande 
beteiligt. Def „UnterausschuB fiir Versuche an Walz- 
werken m it Metallen" des,,Fachausschu9sesfurMetaIlver- 
arboitung“  hat noch einigo Mało getagt und dio Versuchs- 
folgo oinor eingehenden Durcharbeitung unterzogen. Dio 
praktischen Arbeiten konnten infolge der politischen Ver- 
haltnisse leider noch nicht in Angriff gonommen werden. 
M it Riicksicht auf dio W ichtigkeit dor Angelegenheit is t

aber zu hoffon, daB dio Arbeiten alsbald aufgonommon 
werden konnen.,

Auch,don Ausschiisson andorer Veroine h a t die Ge- 
sellschaft ihre M itarbeit gewidmot; so insbesondere dom 
NormenausschuB der deutschen Industrie, und hier bo- 
sondors dom UnterausschuB fiir Motallo und Motall- 
logierungon und dom UnterausschuB fiir Normalisierung 
von Sehmolztiegoln fiir Motallo. Im U n te ra u s sc h u B  
f u r  M o ta llo  u n d  M e ta llo g io ru n g o n  soli vorsucht 
worden, zuniichst Normen zu sohaffen fiir Meśsing, Lager- 
motalle, Kupferlegiorungen und Bronzen. Die Normen 
sollen sich beziehon auf Reinheitsvorschriften, Zusainmen- 
sotzung der Legierungen, Abnahmobodingungon und 
Nomenklatur der Motallo und Motallegierungon. Es 
sind in diesom AussehuB bereits erheblicho Vorarboiton 
geleistet worden, und zwar zuniichst in bezug auf Messing 
und Bronzo. Auch an den Arbeiten des Deutschen Ver- 
bandos technisch-wissenschaftlicher Vbreino wurdo reger 
Anteil genommen, besonders auch im AussehuB fiir S ta 
tis tik , in welohom der Gesehiiftsfuhrer das Amt eines 
Obmanns des Ausschusses fiir Rohstoffstatistik iiber- 
nommen hatto. Dor AussehuB fiir S tatistik  soli dio Miingel 
beseitigen, die je tz t noch auf dem Gebiete der tcehnischen 
Statistik  bestehen. Ferner is t die Gesollschaft dom Dout
schen AussehuB fiir Tochnisches Schulweson boim Verein 
deutscher Ingcnieure beigetreten und hat an dem boim 
Deutschen AussehuB in Vorboreitung befindiichen Rat- 
geber fiir die Berufswahl fiir Berg- und Hiittenlcute mit- 
gearbcitct.

W eiter heiBt es indem  Geschaftsboricht: „Im  Ok- 
tober 1918 ^vurdo dio A rb e itsg e m e in sc h a f t do r in - 
d u s t r ie l le n  u n d  g e w e rb lic h e n  A rb e itg e b e r-  u n d  
A rb e i tn e h m o ro rg a n is a tio n e n  D e u ts c h la n d s  ge- 
bildot. Mangels eines Interessenverbandes der gosamten 
deutschen Metallhuttcnindustrie wurde unsere Gesellschaft 
beauftragt, innerhalb der Metallhuttcnindustrie- eine be
sondere Faehgruppo fiir die Arbeitsgemeinschaft vorzu-
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beroiten. Wir haben unsdiosor Anfgabo untorzogen m it 
dem Erfolge, daB fast samtlicho Worko der deutschen 
Motullhiittcnindustrio dor F a c h g ru p p o  M o ta llh iitto n  
dor Arboitsgomeinscbaft beigetroten sind. Fiir den Motall- 
orzbergbau, dor urspriinglich ais oine Untergruppe der 
Eachgruppo Motallhutten gedacht war, is t infolgo einer 
Aenderung des Aufbaues dor Arbeitsgemeinschaft durch 
Eintoilung in oinzelne Industriogruppen oino Eingliederung 
in dio Industriogruppo BorgbaU notig geworden, innerhalb 
wclohcr or oino selbstiindigo T o ilg ru p p o  M ota llo rz - 
b o rg b a u  bildon wird. Inzwischen ist das Roichswirt- 
schaftsministorium an dio Bildung dor im Sozialisiorungs- 
gesotz vorgesohonon Solbstvorwaltungskorper fiir dio oin- 
zelnon Industriezwoigo horangegangen. So is t oin bo- 
sondoror S o lb s tv o rw a ltu n g sk o rp o r  f iir  M otallo  u n d  
M o ta llh a lb fa b r ik a te  gobildot worden, in welchom 
Arboitgober und Arbeitnehmer gleiohborochtigt vertroten 
soin sollen, und zwar sollon dioso von der Arbeitsgemein- 
sehaft bozoiehnet werdonj sowoit ihro Voreinigungen in 
ihr vortroton sind. An der Vorboreitung dor Bildung 
diosoB Solbstvorwaltungak6rpers haben Vertreter unsorer 
Gesollsehaft orhobliohen Antoil gonommen. Gegenuber 
don paritatiseh zusammongesetztcn Korperschaften dor 
Arboitsgemoinschaft und der Sclbstverwaltungskorper 
fohlto es bishor an yorbiindcn, in welehen die gomein- 
samcn Interosson dor Untornehmer der Motallhutten- 
industrio und des Erzbergbanes vertreten wurden, und 
in donen dio Arboitgebor die Moglichkeit hatten, sich zu 
geschlossonor Stellungnahmo vorhor unter sich in don 
yorschiedenen wirtsehaftlichen und sozialen Fragen zu 
ver8tiindigen. Zu diesem Zweck wurden zwei neuo Ver- 
bilndo geschaffon, der M e ta l lh ii t to n v e rb a n d , dor sam t
licho deutschon Motallhuttonuntornehmungen zusammon- 
schlioBon soli, und dor Y e rb a n d  d o r M e ta lle rz b e rg -  
worko fiir dio deutschen Metallorzbergbau botreibenden 
Untornehmungon, Beide Vorbiindo bogloiten wir mit 
Unsoron bostonWiinschcn und unsorom groBten Intoresse, 
in dor Hoffnung, daB sio dazu beitragon werden, dio 
deutsche Motallhilttenindustrie und den deutschon Metall- 
orzborgbau aus seiner jetzigcn Notlago wieder zum Bliihen 
zu bringon. Die zum"Wohlo der Sache'iiotwóiidigb naho 
Vorbindung zwischen unsorom Vbrein und den neuen 
Intorossenverbiinden is t durch dio Person des Geschiifts- 
fiihrers gow uhrloistet/'

Eerner beriohtoto dor Versammlungsleiter uber cin 
Schreibon von Berghauptmann S chm oisso r, in welchom 
diesor auf das in Breslau in Anlohnung an Universitat 
und Technischo Hochschulo begriindete „ O s te u ro p a -  
I n s t i t u t “  hinweist, das dio wissenschaftlicho Durch- 
forschung der ostouropiiischon Lander einsehliefilich dor 
anschlieBenden Gobioto Sibiriens und Kleinasiens sowio 
dio Pflogo dos WirtschaftSYorkehrs zwischen Mittel- und 
Osteuropa zum Ziol hat.

Nach Beondigung dos goschiiftlichen Teiles der Vor- 
sammlung erhielt Geh. B ergrat Prof. Dr. K rn sch  das 
Wort zu soinem Vortrago:

>,Die Wlrkung der Frledensbedingungen auf die Erz- und 
Kohlenversorgung Deutschlands.'*

Das Ilauptm ittcl der Knobelung Doutschlands bildet 
seine wirtschaftliche Schwiicliung durch Entziehung oines 
orheblichen Toiles unserer mineralischen Rohstoffe, na
mentlich von Kohle und Eisenorz, den Grundlagon unsorer 
Industrie. Wićhtige Bergwerksbozirke worden uns unter 
dem Yorwande der Desannexion, odor Reparation oder 
dor Befreiung „unerlostor" Polen entrissen. Ob dio in 
Oborsehlesien und Saarbrucken vorgesehene Abstimmung 
uns vor dem Schlimmsten bowahren wird, scheint recht 
fraglich, da sio nach ontentegemiiBer Vorbereitung, dio 
boi Saarbrucken 15 Jahre dauert, erfolgt. Bei Erorterung 
der Bedeutung der in den abzutretenden Gobioton liegen- 
den nutzbaron Lagerstiitten im Vbrglcich m it don Gosamt- 
vorriiten Deutschlands gelangt dor \ rortragende zu folgen- 
der Zi;sammenstcllung unsoTer etwaigen Yerlusto.

1. Oberschlesien.
a) Eisen: 0 ,4%  dós Eiseninhaltes unserer Borgworks- 

orzeugung und 0,17 % unserer gewinnbaren Erz- 
vorriito;

b) Bloi-Zinkerze: 76,3 % dos Zinkinhaltes und 54,4 %  
des Bloiinhaltos unserer Bcrgwerkserzougung;

e) Steinkohlen: 22,8%  unsorer Steinkohlenfórdorung 
und 40,0 % unsorer Rcsorven.

2. Sąarbezirk.
Steinkohlen: 6,0% unserer Jahresforderimg und rd. 
3,0 %  unsorer Vorriito.

3. ElsaB-Lothringen.
a) Eisen: 71,7%  des Eisoninhaltos unserer Borg- 

werksorzcugung und 77,4 %  unserer gowinnbaren 
Erzvorriite;

b) Steinkohlen: rd. 3 ,0%  unserer Steinkohlcnfordo- 
rung und rd. 1,0 % unsorer Vorriite;

o) K a li: rd. 10,0 % unserer Erzeugung und unsoro 
Monopolstollung;

d) Erdol: 2 ,0%  dor Deckung unseres Bodarfes.
4. Kreise Eupen und Malmedy.

Bloi-Zinkerzo: 1,6%  dos Zinkinhaltes und 0 ,4%  
dos BleiinhaltoS unserer Bergwerksorzeugung.

5. Posen und WestpreuBen.
Kleino Braunkohlonvorriite, dio fiir dio unniittclbaro 

Umgobung wiehtig sind.
Golingt der Entento der Plan, uns O bersoh lo sien  

zu ontroiBen, so ist dio montanwirtschaftlicho Schwiichung 
unsores Vaterlandes eine so auBerordentliche, daB sich 
dio Eolgcn houto in ihrer Gosamtheit noch nicht uber- 
sohon lassen.

Soit Kriegsboginn ist der kranke doutscho Wirtsehafts- 
korper den verschiodensten Vorsuchen ausgesotzt. Man 
schoint den Mangel jeder praktischen Erfalirung ais einon 
Vorzug boi wirtschaftlicher Betiitigung anzusehon. Im 
Kriege entfalteto sich der militarisohe Vcrwaltungsdilettan- 
tismus; seit dem Umsturz glaubt sich joder Arboiterfiihrer 
und volkwirtschaftlicho Theórótikor zum deutschon W irt- 
sohaftsmessias berufen. Der Erfolg dieser militaTisohon 
und rovolutionaren Wirtsehaftsprobierkunst war bishpr 
ein yollig negativor.

Es ist dringend zu wiinschon, dafi dio V orkriegsw irt' 
schaft, dor Deutschland hauptsachlich soino leider jetzt 
zerronnene Weltmachtsstellung verdankt, recht bald 
wieder unter Vermeidung frUheror Eohler zu ihrem Recht 
kommt, denn nur eine fro ie  Montanindustrie kann dio 
sehweren Schaden der Wegnahme wichtiger Wirtschafts- 
gebioto moglichst abschwiichen.

Hierauf sprach Direktor von  d e r  P o rte  n, Bevoll- 
miichtigter des Roiohswirtschaftsministeriums, iiber:

„Deutschlands Metallwlrtschaft im Krlege.“

Der Vortragondo logte oinleitend dio der deutschen. 
Metallwirtschaft. durch den Kriegsausbruch gostollten Auf
gaben dar. Ein kurzer Uobcrblick iibor die bishorigo 
Vorsorgungslage in Metallen zeigt, daB Deutschland boi 
soinem Verbrauch auf den Gebieten der wiohtigstcn Mo- 
tallo fast ausseliliefllich auf dio Einfuhr — sei es in Form 
von Erzen odor Motallen — angowiesen war. Nur bei Zink 
und bis zuoinom geringen Grade boi Bloi sind dio deutschen 
Erzvorkoinmen ausroichend. Da sohon fast mit dom ersten 
Kriegstage dio Einfuhr so gut wio vollstiindig abgcschnitten 
wurde, muBte sich dio deutsche Kriegsrohstoffwirtschaft 
in Metallen ausschlieBlich auf die Bedarfsdeckung aus dem 
Inlando beschranken. Dio Steigerung dor deutschon Erz- 
fórdorung bzw, der Vorwortung arm er Erzo und Schlacken, 
dio zuniichst in Aussicht genoinmon war, wurde sehr bald 
durch umfangreicho Bcschlagnahmen, Entcignungen und 
Mobilisationen ergiinzt. Doch auch diese tief in das deutsche 
Wirtschaftsleben eingreifonden MoBnahmen, dio zur Still- 
legung violer Betriebe und zueinerVerarmung in  Metallen 
ohnegleichen fiihren muBten, waren nicht imstando ge- 
wesen, den ungeheiiren, im Laufo des Krieges sich stets
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steigorndon Bedarf dor dcutschon Heorosverwaltung auoh 
nur oinigermaBen zu decken. Wenn ca bis zum lotzten 
Augenblick golungon ist, dio Fortfiihrung des Krieges, 
soweit es die M etallwirtschaft ahging, zu gowilhrloiflton 
und unter TJmstanden sogar noch iibor das Jah r 1019 
humus durohzuftthron, so ist dieses aussclilioBlich dor 
Sparsamkeit auf allen Gobioton und aor Umstoilung im 
Vbrbrauch dor knappstón Sparmetallo auf woniger knappo 
und auf Eisen uhd andorc vorhandono Rohstoffo zu vor- 
danken. Dor Vortragendo schildorto, welcho Miihe und 
weieho ungeheurcn Anstrcngiyigon aufgewandt wurden, 
um dioso Umstoilung zu yollzichon und dio Bcroitstollung 
dor neuen zur Vorwendung gelangondon Motalle zu ermo- 
lielion. Dor Yortragondo gedaehto insbosondoro dos Auf- 
bauos dor deutsohen AJuminJumorzougung, dio im Łaufo 
des Kriegos aus dom Nichts zu maohtyollon W erken 
geschaffen wurdo.

Dioso wiehtigston Loistungen dor doutsehon Motall- 
wirtschaft, insbosondoro dor Borgworks- und Hutton- 
industrio, worden jodoch fiir dio Folgozoit ihron Lohn 
nicht finden, Dio Aussiohton der deutschen Motallborg- 
works- und Hiittonindustrio sind dio donkbarsohlechtoston. 
Dor im Kriego botriebone Raubbau, dor rostloso Yor-

brauoli allor Erzvorriito, die fast unglaublicho Stcigerung 
allor Lohno und Batriebskoston bedeuton oino sohworo 
Notlago dor gosamton Industrie; sio und dio wirtschaft- 
lichon Eriedonsbedingungon unserer Eoinde ruhron an 
dom Lobcnsnow unsoros Wirtschaftslebens. Dor Vor- 
tragondo schloB, indom or der Hoffnung Ausdruek gab, 
daB os dor doutsehon ziihon Energio und dor orprobten 
Tiichtigkoit dor deutschen Industrie gelingon wird, tro tz 
allom, sich, so gut os im nouonDeutsehland gehen wird, 
ZU behaupten; dioso Hoffnung kann sich jedoch nur 
vorwirklichen, wenn auch dor S taat, zum mindeston in 
dor Ueborgangswirtsohaft, diosom vom Kriogo besonders 
h art botroffonen Wirtschąftszweig jodo donbaro Unter- 
stutzung und Forderung zutoil werdon liiBt.

Im Zusammonhang m it dor Mitgliodorversammlung 
fandon Vorstands- und VerwaItungsratssitzungon zur Be- 
ratung innoror Angologonhoiton dor Gosollschaft statt. 
Zum Vorsitzondon des Vorstandos wurdo wieder Ober- 
borgworksdiroktor N io d n o r, Tarnowitz (0,-S.), ais sein 
Stollvortrotor H uttondirektor Z in tg ra ff , Berlin, zum 
Vorsitzonden des Verwaltutigsrates B ergrat Dr. V ogol- 
san g , Eisloben, und-zu soinom Stellvortroter Borghaupt- 
mann V ogol, Bonn, gowiihlt.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

31. Juli 1919. '
, Kl. 21 h, Gr. 11, A 30 973. Einriehtung zur Kuhlung 

oloktrischcr Oofea. AktiongeseUschaft Brown, Bovori & 
Cie., Baden, Sohweiz.

Kl. 21 li, Gr. 12, F  44389. Etoktrischo SchwciB- 
maschino. Poter FiiBler, Berlin-Wilmorsdorf, Landauer 
S tri 16.

Kl. 21 h, Gr. 12, M 64 387. Einriehtung zum Antricbo 
dor Elektrodo oloktrisoher WidorstandsschwoiBinasoliincn, 
Richard Mack, Berlin-Tempelhof, Dreibundstr. 45.

,K1- 24o, Gr, I I , M 60 632, Vorriehtung zum selbst- 
tatigen Entaschcn vo[i Gaserzougern m it drehbarem 
Bodon. Jean Moussiaur, Huy, Bolgion.

Kl. 24 f, Gr. 15, P  36 866. Pendeinde Solilackenstau- 
vorriclitungfur Wanderrosto. Potry-Dereus, Ges. m. b. H., 
Diiron, Rlild.

KL 40 b, Gr. 2, M 61 854. Aluminiumlegierung. 
Mamiesmannrohren-Werko, Dusseldorf.

Kl. 40 h, Gr. 30, H  74 371. Vorrichtung zum Bc- 
schickcn eines Rollgangos m it Blechon. Hirsch, Kupfer- 
und Messingwerke, A.-G., Messingwork.

4. August 1919.
K l. 18 b, Gr. 13, L  46 715. Vcrfalu-e.ii zur Erzeugung 

von sclinittfostem Eisen, insbesondere von PreBmuttereisen. 
Deutsch-Lusemburgische Borgwerks- und Hiitten-Aktien- 
gesellschaft, Dortmund, und 5)C.«3tig. Hoinrich Liitko, 
Dortmund, Tromoniastr. 9.

Deutsche Gebrauchsmusterelntragungen.
4. August 1919.

Kl, 7 a, Nr. 710 62S. W alzcnantrieb m it stots gleich 
tiefem Eingriff ller Antriebs- und Uebersotzungsrader. 
Spezialfabrik fiir Backereimaschinen und Backofenbau 
Carl Driick, Nachf., Inh. Gebr. Lorch, Winnenden bei 
S tu ttgart.

Kl. 21 h, Nr. 710 642. SchweiBmaschine. Moll- 
Werke Akt.-Ges., Scharfenstein.

Kl. 24 h. Nr. 710 997, Bcschieker fiir Schaehtofen, 
Generatoren u. <3gl. F. Krauthoff, Hannover, Ohestr. 12.

Kl. SOe, Nr. 710 928. Mechaniseh betriebene Be- 
schickungsYorrichtung fiir Schaehtofen. Paul Goebels, 
Troisdorf bei Cóln.

Kl. 84 c, Nr. 710 573. Spunawandoisen. Doutscb- 
Luxomburgischo Bergwerka- und Hiitten-Akt.-Gcs., D ort
mund.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 10 a, Nr. 310 207, vom 25. November 1017. 

Gobr. H in se lm a n n  in  E sson . Verjahren zur Iieyeluny 
des Betriebes von Koksofen u. dgl.

Um dio Bedienung der Koksofen von dor Sorgsam- 
keit des AufsichtfUhrenden unabhiingig zu machen, 
soli durch oino rein mechanisch betriobeno Ankiindigungs- 
vorrichtung der zur Vornahmo von BetriobsmaBnahmen 
an don Oefen fiir jedon Ofon bestimmto Zcitpunkt untor 
Bozeichnung der Ofonnummer angokiindigt werdon. Hier- 
m it kann gleichzoitig eino solbsttatige Aufzoichnung iiber 
dio Vornahmo der einzolnen BedienungsmaBnahmen vor- 
bunden werden.

KI. 12 e, Nr. 310 501, vom 13. Miirz 1915. D in g le r ’- 
seho M a s o h in o n fa b r ik  A .-G . in  Z w oib riiokon , 
P falz . Dcsinłegratorartige Vorrichtung zum Reinigen von 
Gasen.

Der Desintęgrator bositzt achsial und radial ango- 
ordnoto Sehlagstiibo a bzw. b und einon zwischen boiden 
eingebauton Ybntilator o. E r soli das Gas vor- und foin-

Die Anmeldungen liogeń von dem angegebenen Tage 
au wiilirend zwcier Monate fiir jedermann zur Einsieht und 
Einsprucherhebung im Patentam te zu B e rlin  aus.

reinigen und m it Druok weiterleiton. Dio feststehenden 
Sehlagstiibe des Vorreinigers Bind in nur einom die inneren 
boweglichen Sehlagstiibe umgebenden Kreise angeordnet. 
Um dio Achso d is t eine zur Wassereinspritzung dienendo 
Siebtrommel o gelagert, die so weit aus dem Vorreiniger 
hiuausragt, daB dasW asserim  Vorreinigerim Gogenstrom 
und im Nachroiniger im Gleichstrom zum Gase gefiihrt 
wird.
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Statistisches.
Die FluBelsen-Erzeugung des Deutschen Relohes Im Juni 19191).

J 1 

U e z lrk c

Erzaugung In Tonnen z u 1000 k g
Rohblocke aus

StahlformguB Tlegel*
atahl

Elok-
tro-
Htahl

Insgcsamt
Thomas-

sUbl
Beiucmer

stahl
Martinitahl

1919 1918boftisch | saucr baslsch | Bauer

J u n i

R heinland und West-
f a lo n ...................... 158 400 2) 4 403 241537 0 044 U  284 5 530 3 649 434 453 807 432

S c h le s io n ................. 7 908 — 55 873 9G0 538 — 06 791 122 417
Siegorlandu. Hessen- O Ot)Z

N a s s a u .................. — — 11080 — 507 48 — 12 405 30 234
Nord-, Ost- und Mit-

to ldeutschland . — 22 48G 920 1 419 5 40 361 81 146
Sachsen...................... \ Z ł — 13 210 210 1 100 — 1 17 772 38 381
Siiddeutschland . . i — 295 — 55 401 — \  ?) 819 7 102 19 114
Saargebiet u. bayor.

Rhoinpfalz . . . 48 870 , — 10 310 — 509 283 ■ — 60 731 105 273

Insgos. ju n i 1919 . 239 033 4 403 355 403 0 023 14 457 9331 3 654 0 171 039 075 ' —

Davon gcschiit/.t ■ — ; — 2 000 — 200 305 205 310 3 020 —
Insges. Jun i 191S . 428 210 13 219 589 518 17 713 53 895 72 168 7 616 21 052 — 1 203 997

Anzahl der Betriebe
Juni 1919 . . . 17 4 81 7 54 03 18 20 204 —

Davon goseluitzt — — 2 — 1 2 2 2 9 — ■

J a n u a r  b is  J u n i

R heinland und W est .
falen ...................... 928 045 25 000 1 170 212 20 409 58 200 33 023 17 849 2 277 106 4 035 536

S c h le s io n ................. 12 014 — 330 227 — 5 041 2 954 — • 364 789 754 825
Siegorland u. Hossen- 26 905

N a s s a u ................. — — 35 091 — 1411 334 — 38 044 150 422
Nord-, Ost- und Mit* i. j

teldcutschland — 123 008 10 327 8 524 298 244 837 479 200
Snchsen...................... — 05 135 1 904 0 106 88 512 210 073
Siiddeutschland . . J — 2 474 — 035 1 808 l3) 9 379 37 522 110 279
Saargebiet u. bayor. 1

Rheinpfalz . . . 299 930 — 03 291 --- 2 997 1 800 257 377 038 005 295

Insgosam t Jan u a r bis
Juni 1919 . . . 1 388 349 25 000 1 790 038 28 037 81 181 54 609 18 404 36 284 3 428 508 —

D avon geschiitzt 14 000 — 8 780 — ■ 1 230 5 530 630 1 600 31 770 —
Insgcsam t Jan u ar bis

Juni 1918. . . . 2 418 472 93 789 3 427158 107298 309 494 429 721 48 256 111 44S — 0 945 630

Oesterreich-Ungarns AuBenhandel In Erzen in den Jahren 1913 bis 1917 4).

1913 1914 1915 1916 1917

Einfuhr
t

Ausfuhr
t

Einfuhr
t

■Ausfuhr
t

Einfuhr
t

Ausfuhr
t

Elufutir
t

Ausfuhr
t

Elnfnhr
t

Ausfuhr
t

E i s e n e r z e .................. 942 312 100 071 598055 58 051 033 989 29841 573 781 14 440 605 619 7 882
Bleierze . . . . . . 8 055 2 82S 10012 801 252 126 56 004 225 46 520 208
Manganerze . . . . 67 278 550 55 538 237 204 108 1 052 524 152 3 984
K upforerze.................. 150 182 50 202 — 0,1 14514 2 290 15 128 472
Z in k erz c ...................... 52 299 10 377 20 552 9 826 15 721 3 841 19 030 1 022 14 746 2 685
K obalt- u. Nickelorze — 4 57 0,6 20 — 0,5 0,1 — 10
Chromerzo . . . 2 845 142 33 157 — 751 5 530 10 906 5 479 18 896

Insgesam t 1072 939 120 154 090 897 09 334,6 050 192 34727,1 009 917,5 30 007,1 687 044 34 197

*) Nach d e r S ta tis tik  des Vereins D eutscher EiBcn- und S tahl-Industrieller.
4) EinschlieBlich Nord-, Ost- und M itteldeutschlard. 
s) AusschlieBlieh Siiddeutschland.
*) Nach der „M ontanistischen R undschau11 1919, 10. Jun i, S. 373/4.
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RoheŁseneinluhr O esterreich-Ungarns in  den Jahren 
1913 bis 1917*).

Jahr
Gloflerel-
rolieUen

GuSbruchciaen, Altschlenen 
und ftndercs Klaen und Stahl, 
alt, gebroclien und In A,b- 
fiillen, zum Schmelzon und

Scłrwclflen

1913 . . . 152 000 31306
1914 . . . 63 868 15 058
1915 . . . 40 097 6 936
1916 . . . 121 097 93 422
1917 . . . 133 028 112 333

Rohelsenerzeugung der yereinigten Staaten.
Ueber dio Leistungen dor Koks- und Anthrazit- 

liochofon dar Vereinigten S taaten im J u n i  1919, vor- 
glichon m it dom yorhorgohendon Monate, gibt folgondo 
Zusammenstollung’ ) AufscliluB:

Juni 1919

1. Gosamterzougung. . . .  2 150 569
D arunter Ferromangan

und Spiogoloisen. . . . 1 9 218
Arboitstdglicho Erzeugung 71686

2. Antcil der Stahlwerks-
geseilsohaftcn . . . . . .

D arunter Ferromangan 
und Spiogoloisen. . . .  —

3. Zahl dor Hochofon . . . 433
Davon im Fouer . . . .  200

M>i 1919 
t

2 1 41 4533)

19 353s) 
69 0793)

1673 471 1599 8743)

433
197*)

AufJenhandel der Schwelz.

Dom Jahresborichto dos 
V oro ins se h w o iz o r isc h e r  
M as chi no n - I n d u s  tr io  1 lo r 
fiir 1918 entnohmon wir dio 
nebonstehenden Angaben 
iiber don Aufienharidcl der 
Schweiż in don Jahron 1916, 
1917 und 1918*), verglichen 
m it dem letzten  Friedens- 
jahro.

') Nach dor „M ontanisti- 
schon Rundschau*1 1919, 
16. Jun i, S. 374.

s) Nach ,,Tho Iron Trado 
Roview“ 1919, 3. Juli, S. 16. 
-  Vgl. Sfc. u. E. 1919, 
24. Juli, S. 855.

3) Berichtigto Zahl.
‘) Vgl. St. u. E. 1918, 

1. Aug., S. 718.

GegentUnd . 1918 1917 1916 1918

E in f u h r  (R ohstoffe): in Tonnen
Steinkohlon ................................... 1158508 1 227 564 s) 1 625 096 1 969 454
K o k s ................................................ 673 853 620 877 815 263 439 495
B rik e tts  . ....................................... 288 778 415 404 5) 704 013 968 530
Roheisen und R ohstahl usw .. . 49 360 s ) 91 432 *) 91 697 122 878
Brucheisen und Altoison. . . . 
H albfabrikato, eiserne:

Stabeisen, Blech, D rah t, R oh

3001 8247 1 027 13 145

ren, Schionen, Schwolion usw. 172 898 229 234 209 186 281283
GrauguB............................................ 2 335 3 596 4 459 9 487
Uobrigo E isonw aron...................... 30 959 29 811 39 914 18 444
Maschinen- und M aschinentoile. 13 803 16 651 22 396 37 841
E isenkonstruktionon...................... 2671 910 745 2 621

A u s fu h r :

233 485 185 1095

Maschinen- und M aschincnteilo. 39 204 48 732 65 951 54 695
E isenkonstruktionon...................... 1065 2 410 5 536 1334
K raftwagen . . . . . . . . . 4 150 4 183 ' 4 466 2215

-L.L:
s) Dic Zahl stim m t nioht genau m it der friihor angegebonon ubdrein, dor 

Unterschied laflt sich aus der. Quollo nicht aufklaren.

Wirtschaftliche Rundschau.
Die neue Preisgestaltung auf dem Eisenmarkte. —

Vom R o h o ise n m a rk t. — D e u tsc h la n d . In der 
ani 7. August 1919 abgehaltenon Vbrsammlung des R oh- 
o iso n -V o rb an d o s, G. m. b, IŁ , Essen-Ruhr, wurden 
nach Vorhandlungen m it den Vortrotorn der Rogierung 
der Verbraucher und dor Arbcitnohraor dio Prciso fiir 
den Monat A ugust fostgosotzt. Mit Ruckgicht auf die 
eingotreteno Stoigorung der Selbstkosten infolgo Verteu- 
rung dor Rolistoffo und dor Hjrstellungskoston wurde oino 
Erhohung der Grundpreise vorgenommon, welcho sich

fiir H iim a ti t.................... , .................... auf .ft 113,00
,, Sicgerliinder Stahleisen und Spie-

geloisen . . ............................ .... . „  70,00
„ GieBeroirohoisen I  . . ..................... . „  78,50
,, Lusemburger GieBcreiroheisen. . ,, ,, 60,50

stollt.
Dio neuen Grundpreise ab Work stellen sich mithin 

fiir den Monat August wie folgt:
H iim atit ................................................  .H 573,50
Siegorlandor Stahleisen . . . ' . ................. . 465,00
Spiegcleisen 10/12 % M a n g a n .............. ....... 502,00
GieBcroiroheisen I ............................ ...  ,, 517,50
Luxcmburger G ieBoreiroheiscn................ .... 452,00

S ta h lw e rk s v o rb a n d , A k tie n g o s o lls c h a f t , D u s 
se ld o rf. — In der am 5. August d. J. stattgcfundenen 
Preisaussprache der Werko und Vorbiindo m it Vortretem 
der Verbraucher und Arbeitnehmer cinigto man sich 
dahin, m it Riicksicht auf die se it den letzten  Verein- 
barungen cingotretenen Preissteigetungen fur Roh- und 
Bronnstoffe, dio Prciso fiir H a lb - u n d  F e r t ig f a b r i-  
k a te  wie folgt zu erhóhen:

Halbzeug . . um 150 .H, BandeiBon . . um 225 .K,
Form eisen. . um 195 .fi, W alzdraht. . um 285 M,
Stabeisen . . um 195 M,  Grobbloche . um 220 M,

Mittel- und Feinblecho um 250 M.
Domnach stellen sich dio neueń Preiso wie folgt:

Rohblocke . 
vorgewalzto 

Błocke . . 
Platinon . . 
Kniippel . . 
Formeisen .

auf 555 .K,

auf 590 X ,  
auf 630 Ji,  
auf 625 Ji,  
auf 715 Ji,

Stabeisen . 
Bandeisen 
W alzdraht 
Grobbloche 
Mittelblecho

auf 745 J i ’ 
auf 825 M; 
auf 850 
auf 835 
auf 970 .# ,

Foinblecho auf 985 b. 1010 .K.
Die erhohten Preise gelten fiir Verkaufe ab 1. August 

bis Ende. Soptombcr d, J.
Dio Mitgliederversammlung der D ra h t-K o n v o n -  

t io n  1916 vom 6. August 1919 bcsehloB, dio Verkaufs- 
preiso fiir die Monate August und Septomber zu er- 
hohon. Die neuen Preiso botragen nunmehr:

Gezogener D r a h t ........................105 fiir 100 kg
Schrauben- und N iotendraht. . 114 ,, „  100 ,,
Verzinkter D rah t . ....................135 „ ,, 100 ,,
D ra h ts tif to ....................................125 ,, „  100 „

Dio R o h ro n v o ro in ig u n g  crhohte in ihrer Mit- 
gliederversammlimg vom 6. August 1919 die Preiso fiir 
G as- u n d  S ie d c ro h re u  um 30 %, giiltig ab 1. August 
d. J.

Vom Schrotthandel. — Wio nach dem BosehluB der 
S c h ro t tv e rb r a u c h e rv o re in ig u n g  nicht anderszuer- 
warten war, is t iuzwischen auch die Organisation der 
Schrotthandler, die S c h ro t th a n d e l  G. m. b. H., durch
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BjsehluB dor Gosollschaftorvor6ammlung vom 8. August
1919 aufgolost wordon. Das gloiohe is t zu borichton yon der 
Eisen- und Spiinohandolsgeśollschaft. Wonn aueh in Zn- 
kunft wahrscheinlich an oino straffo Organisation dcR 
Schrotthandels nioht gedaoht werden kann, so fiel doch oino 
Ancogung, oino Vóroinigung der Schrotthiindlerfirmen 
zu oiner allgomoinon wirtschaftlichen Jntcrcsscnvertretung 
zusammonzubringen, auf gUnstigen Bodon. Es wurdo be- 
eehlosscn, untor Hinzuziohung von anderon maBgebcnden 
Sehrottfirmon, dio aber der aufgolosten Schrotthandcls- 
gosellschaft nicht angehórt habon, dio notigen Vorarboiten 
in Angriff zu nehmon, um oino wirtschaftlicho Intorcssen- 
yertrotung dor Schrotthiindlerfirmen zu grilnden.

Relchselsenbahnen. Rogiorungsrat Q u aa tz , Mit- 
glied dor Eisenbahndiroktion Koln, is t m it der Wahr- 
nohinung dor Goschiifto einos Beferentcn bei den Eisen- 
bahnabteilungon dos prouBischen Ministeriums der óffent- 
liohen Arboiten b e trau t worden. Man geht wohl nicht 
fohl in dor Annahmo, daB Horr (Juaatz, dbsson Tiitigkeit 
fiir dio Ueborfiibrung dor Eisenbahnen in dio Hiindo 
dos Reiches don Eiscnhiittonleuten durch soinon Vortrag 
vor dor Hauptvorsamm)ung des Vcreins am 11. Mai 
19191) niiher bokannt gowordon ist, in seiner neuen 
Stellung an don Vorarboiton der Vcrreichlichung der 
Staatsbahnon in horvorragondom MaBe botoiligt soin 
wird. Wie uns m itgoteilt wird, ist in den Amtsriiumcn 
des prouBischen Ministoriums dor óffentlichen Arbeitcn 
und dos Boiohsoiscnbahnamtcs in Berlin (Wilhelmstr. 79) 
oine bosondere Amtsstollo oingerichtet, die sich Unter 
Loitung dos Boichsyorkohrsministers Dr. Bell m it den 
zur Vbrreichliohung der Eisonbahnon erfordorlichen Vorar- 
boiten bofasseh soli.

Die Kohlenversorgung Im kommenden Winter. — W ir 
gaben kiirzlioh5) oinen Aufsatz yon Dr. J i in g s t iiber dio 
G c fiih rd u n g  v o n  D o u ts c h la n d s  k iin f t ig o r  K oh lon - 
w ir t s c h a f t  durch dio Friodcnsbedingungon auszugswoiso 
wiedor. Diesor Aufsatz, der sich nur m it den durch den 
uugliicklichon Ausgang dos Kriogos bedingten allgemoinen 
Vorhaltnissen in unserer kiinftigen Kohlenyorsorgung be- 
faBto, w ird 'durch oihon Vortrag' drgiinzt, den Genoral- 
direktor K ó n g o to r ais V ortreter dos Roichskommissars 
fiir die Kohlonverteilung am 8. Ju li 1919 im Reichswirt- 
schaftsministorium iiber dio K oh lon lago  gehalten hat. 
Dor Genannto geht daboi ausfiihrlich auf don Bedarf 
dor einzelnen groBen Wirtschaftszweigo und dio Mog- 
liehkeit ilirer Versorgung ein, was dem Vortrago eino 
besondoro Bedeutung gibt. Es heiBt dort u. a . : Von dor 
Fórderung ausgchcnd, is t fostzuhalten, daB die Stein- 
kohlenfórdorung an der Ruhr und in Oborschlesien in 
den ersten fiinf Monaten dieses Kalondorjalires ziemlich 
gonau 60%  dor Fórderung in dor gleichen Zeit des Vor- 
jahres botragen hat. In  der Braunkohlenfórdcrung und 
Briketterzcugung ist das Yorhiiltnis iihnlich. Die Aussicht, 
daB. dio Fórderung in  diesom Jahre noch erhoblich stoigo, 
ist fiir jeden Bezirk goring, donn dio Ursachen des groBen 
Riickgangos dor Loistung dor Kohlongebicto bestohen in 
der Hauptsache unyeriindort weiter. So is t dor Bau von 
Arbeitorwohnungen zur Unterbringung und ScBhaft- 
machung dor durch dio Verkurzung der Schichtzeit e r
fordorlichen Vcrmehrung der Belcgschaften, eino der ersten 
Grundbedingungcn fiir oine durchgreifcnde Stoigerung 
dor Fórderung, gelahm t durch dic derzeitigen Verhiilt- 
nisse.

Fem er is t zu beriicksichtigon, daB diolinksrheinischen 
Kohlengcbiete, das Saargebiet, dor Aachener Bezirk und 
das Kólner Braunkohlengcbiot, die friiher groBo Mengen 
iiber den Rhein geschickt haben, fiir die rochtsrheinische 
Vbrsorgung fast ganz ausfallen, ebenso wio die links- 
rhoinischen Zechen des Ruhrbezirks. Anderscits haben 
wir dauernd groBe Mengen Ruhrkoks und aueh Kohlcn 
nach den besetzten linksrheinischen Gebieten und nach 
Lothringcn und Luxemburg zu liefern,

‘) Vgl. St. u. E. 1919, 3. Ju li, S. 737/45.
S) Vgl. St. u. E. 1919, 17. Juli, S. 825/7.

Hinzuweisen is t fornor noch darauf, daB wir im 
W intor 1917/18 in don Stoinkohlenbozirken Bostiindo an 
Kohlon und K oks von fast 5 Mili. t  angosamrnelt hatten, 
die der Vorsorgung des Vorjahres zugute kamen, wiihrond 
im letzten Wintor dio Hóchstziffer sich nur auf 1J4 Mili. t  
belief.

Was nun den Verbrauch ahbelangt, so te ilt sich 
dioser in dio groBen Bcdarfsgebiote dor Eisenbalm und 
dor Sehiffahrt, der Gas-, Wasser- und Elektrizitiitsworke, 
dos Hausbrandes, dor Landwirtschaft und dos Kloin- 
geworbes, der Industrie, des Bedarfos des Hoeres und 
der Marino und der Ausfuhr.

Um dio beiden lotztoren vorweg zu nehmon, so ist 
dor im Kriogo recht betriiohtlich gowosone Bedarf fiir 
Hoer und Marino lieuto nur noch goring. Weggofallon 
is t auch dor gróBto Teil der Ausfuhr. Das Wcnige, das 
ins Ausiand geht, dient zum Eintausch wichtigor Erzoug- 
nisso, insbosondoro von Lebensmittoln.

Dor Bedarf der E i s o n b a h n o n  is t gogonubor der 
ICriegszoit durch die Einschriinkungon dos Vorkohrs — dio 
wiederum groBonteils durch den Kohlenmangel vorur- 
sacht sind — auch geringor; dio Anfordorungen der I n 
d u s t r i e  sind os in soweit, ais os durch RUckgang dor 
Arbeitsloistung und Rohstoffinangcl bedingt ist. Der 
Riickgang dos wirklichen Bedarfos steht abor, wio dio 
Koblonnot auf allen Gebieten deutlieh zeigt, in koinem 
Verhiiltnis zum Riiokgang dor Fórderung.

Im Vorjahro war dio Lago dor Kolilenwirtschaft 
infolge dor aufs hóchste gostoigerton Anfordorungen dor 
Kriegswirtschait sćhon iiuBerst beengt, in diosom Jahro 
is t sio os in noch gestoigortom MaBe. H atten  die E ison - 
b ah n en  im yorigon Jahro Etulo Juni Bostiindo, dio fiir
25 bis 45 Tage ausroiohton, so war os in  diosem Jahro 
ganz unmóglieli, dio Eisenbahnen, dioson so iiboraus 
wichtigen Wirtsohaftstriiger, auf Bostiindo zu bringen. 
Ueborall kónncn dio Bahnon kaum auf den nótigsten 
Sioherhoitsbestanden fur den laufendon Bedarf gohalten 
werden. Ebenso ungiinstig liogt dio Berorratung dor 
G as- und E lo k tr iz i t i i ts w o rk e : cs is t bishor nicht 
moglich gewesen, auch nur das Geringste auf diosom 
uborauB wichtigen Gobieto zu tun. Dio Gaswerko loben 
heute durchaus von der Hand in don Mund. Das Gloieho 
gilt von dor H a u sb ra n d v o rs o rg u n g , oinschlioBlioh 
L a n d w ir ts c h a f t  und K lo ingow orbo : auoh h ior kann 
von einer Bovorratung an keinor Stello gosprochen wordon.

Fiir die In d u s tr io  liogon dio Vorhaltnisso so, daB 
nur dio lebenswichtigsten Betricbe einigormkBon ihro 
Mengen bokommen konnen. Das sind dio Stićkstoff- 
industrie, die Fabriken von Phosphorsiiuro-DUngomittoln, 
dio Kali werke und dio wiclitigsten Botriebe dor Erniili- 
rungsindustrie, fornor Lokomotivfabriken und wonige an- 
dore besonders wichtigo Betricbe und Gruppon von Bo- 
trieben, auch dio Zoitungsdruckpapiorfabriken, allos zu
sammen nur ein kleiner Ausschnitt aus dor Gesamt- 
industrio. Selbst dio Yorsorgung diesor Botriebo macht 
dauernd die gróBten Schwiorigkoiten. Die iibrige I n 
dustrio bekommt nur oinen Bruchteil dessen, was sio 
bedarf, und dies nur ganz unregelmiiflig. SondermaB- 
nahmen, wio sio zugunsten wichtigor Bediirfnisso unserer 
Volkswirtschaft, insbosondoro unserer Erniihrung, bald 
da bald dort getroffen worden miisscn, yerschiŁrfen dio 
Lagc der Ubrigcn Industrio weiter. Wichtigo Zwoige 
wie das Baugowerbo loidon daruntor, dafi £iir dio Hor- 
stellung von Ziegeln und anderen BauBtoffon dio Kohlon 
auch nicht entfernt in geniigonder Mongo zu boschaffen 
sind. Dio Umloitungen, die fortwiihrend nótig sind, 
um bei der stiindig wechselnden Lago in don IColilen- 
gobieten und den schwiorigen Vorkehrsverhiiltnis8en die 
jeweils dringendsten Notstiindo zu behebon, fallen oben- 
falls in der Hauptsache dom Industrioyerbraueh zur L ast 
und yormohren so dio UnzuUingliehkeit und die Unr^gel- 
maBigkoit der Belieferung. Boi all dem bishor Gesagten 
ist nun noch nicht berucksichtigt, was uns der Friedens- 
yertrag bringen odor yielmohr nehmon wird. Es ist be- 
kannt, daB sich dio Entente auf Jahre' hinaus don Bezug
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riosigor Mengon Kohlen aus Deutschland yorbehaltcn hat. 
Im ganzen kann sio nach dem Vertrago im orsten Fricdens- 
jahr, also von jotzt an, rd. 4Q Mili. t  boanspruchon. Nun 
is t allerdings gesagt, daB, wenn der nach dom Yertrago 
von der Entento einzusotzondo Wiedorherstellungsaus- 
schuB dahin schliissig wird, daB dio yoilstiindigo Erfiillung 
der Forderung dio deutschon goworblichon Bedurfnisse 
ubormiiBig belastet, er sio yorschieben odor fiir ungiiltig 
erkliircn kann. Immerliin ist aber dio Entsehoidung diosom 
AussehuB iiborlasson, wenn os auch oin Leichtes sein wird, 
den Nąchweis zu fiihren, daB bei alloin ernsten WMlen, 
den Yertrag bis aufs iiuBorsto zu erfitflon, dio deutsehe 
W irtschaft oino erhoblichc weiterc Belastung nicht or- 
tragen kann, solange cs nicht golingt, die Forderung 
kraftig zu steigorn. Inwiewoit wir in  Zukunft dio ober- 
sehjcsischo Forderung zur Verfugung haben wordon, steht 
auch noch dahin. FaBt man diosos hier gezoichnoto Bild 
zusammon, und nim m t man, wio m an es muB, an, daB 
sich dio Forderung in don niŁohston Monaten nicht bo- 
deutond heben wird, so sieht m an k lar, welch ungoheuer 
schwierige Lago wir fiir don kommonden W inter solbst 
dann yor uns haben, wenn dio Entento inzwischon koino 
hohoron Anforderungen an uns ste llt, ais dio. zurzeit 
laufendon Lioferungen betragen. W ir werdon auf allen 
Gebieten ohno Bronnstoffyorrato in don W inter hincin- 
gehon, dio Hausbrandvorsorgung in S tad t und Land 
wird ganz ungeniigond und bedeutond schleehtor ais im 
Vorjahro sein, będoutend schleehtor und ungleichmaBiger 
auch dio Vorsorgung der Gasworko. Vor allem aber wird 
dio V o rr in g e ru n g  d o r Z u fu h ro n  an  dio In d u s tr io  
in  e in em  MaBo e in t r e t e n ,  daB  o in sc h n e id o n d o  
A rb e i t s lo s ig k c i t  u n d  V c rr in g o ru n g  d o r E rzo u - 
g u n g  B olbst le b e n s w ic h tig s to r  In d u s tr ie z w e ig e  
d io Fo lgo  so in  muB.

Beabsichtigte Einfiihrung des Elektrohochofenbetriebes 
in Brasilien und Chile. — Die Tatsache, daB sich im 
Inąern Brasiliens Eisenerzlagor bofinden, die an Miichtig- 
ke it und Eisengehalt m it an orster Stello aller Yorkommen

liegon, hat dio b ra s il ia n is o h o  R o g ie ru n g  yerąnlaBt, 
Erwiigungen darubor anzustellcn, wio dioso Erze zum 
Aufbau oinor dom Lando dringend notigon Eisen- und 
Stahlindustrie venvendct wordon konnen. Seit mehr 
donn 100 Jahren namlich sind nur geringo Mongon Roh- 
oison in Holzkohlehochofen hergostellt worden, dio Zufuhr- 
moglichkeit von Holzkolilo in die Eiscnorzgebieto ist 
Uberdies eng bogronzt und dam it die Erzeugung gróBerer 
Roheisenmongon undurchfiihrbar. Ein E rsatz der Holz- 
kohlo durch Stoinkohlo abor kom rat yorliiufig nicht in 
Frago. Es sind zwar im Siiden des Landos ausgedchnto 
Kohlonfeldcr gofunden worden, auch is t diq ICohlo yon 
guter Beschaffenheit, jedoch so yorunroinigt, daB sio fiir 
den Hochofen ohno woiteres nicht yerwendbar ist. 'Man 
h a t daher dom S ch m elzen  d e r  E isc n e rz o  im  e lo k - 
t r i s e h e n  H ochofen  seit liingerer Zeit besondoro Auf- 
m erksam keit geschonkt. So h a t im Jahro 1914 dio Borg- 
schulc zu Ouro Preto oino Abhandlung veroffcntlicht, in 
welcher auf Grund dor Ergebnisso in.Schwcdcn, den Vcr- 
oinigton S taaten von Atncrika und andorswo die tcch- 
nischen und wirtschaftlichen Vbraussotzungon fiir don 
clektrischen Schmelzbetriob in Brasilien untersucht wer
den. Dio Abhandlung bourtoilt don Gedanken recht 
giinstig, setzt allerdings oine regiorungssoitigo Unter- 
stiitzung dor Industrio yoraus. Dio Rogiorung is t ihrer- 
seits durohaus geneigt, dio Pliino auf Ausnutzung der 
Eiscnerzo durch dio hcimischc Industrie zu untorstutzen 
Und h a t Ingonicuro nach don Veroinigten S taaton vop 
Amorika ontsańdt, die dort das elektrische Schmolz- 
yorfahron studieren und sich dio notigon Unterlagen vor- 
sehaffon sollen, um der hoimisoken Regieri^ng und den 
Geldgeborn allgemeine Vorschluge zu dessen Eińfiihrung 
unterbrciten zu konnen.

Aus C hile kómmen iihnliehe Meldungen. Dio chilo- 
nischo Rcgierung will gloiohfalls eine bedeutende Eisen- 
industrio im Lando schaffen, fur welcho dio besten Vor- 
bodingungen gogeben sind: Eisenerze bis zu 70 % Gehalt, 
Holz, Kohlen und Wasserfiillo żur Elcktrizitiitserzeugung 
fiir Elektrohochofen.

Eine Gegendenkschrift gegen W issels „gebundene Planwirtschaft".
W ir haben uns an dioser Stelle bereits mehrfach m it 

der Wisselschen,,gebundencn Planwirtschaft" boschiiftigt1) 
und yerm orkt, daB dieso Pliino von dor. Oeffontlichkeit 
fast durehweg abgelehnt worden sind, woboi zu ihren 
scharfston Gcgnern Wissels oigeno Parteigenossen gehort 
haben. Wissol selbst hat sich damals, ais die sozialdomo- 
kratischen K abinettsm itglieder Dr. David, R obert Schmidt 
und Bauer auf dom Woimaror Parteitag  soinen Absichten 
kraftig ontgegentraten, dariiberbeschwert, daB ihm vorher 
woder aus dom K abinett heraus noch aus den Roihen 
der Sozialdeinokratie ernste K ritik  oder gar oin anders 
gerichteter tatsachlichor Aufbauplan entgegengestellt 
worden sei, und h a t es so dargestellt, ais sei er durch 
eine plotzlicli auftro tonde Gegnerscliaft uberraseht worden. 
Nach Bchauptung von sozialdemokratischer Seite is t 
dieso Darstellung falsch, yielmehr h a t der M inister im 
Reichsernahrungsamt, R o b e r t  S ch m id t, sofort, ais 
Wissol seine Donkschrift an den damaligen Minister- 
pnisidenten Sclieidemann gerichtot ha tte , m it oiner lim- 
fangroiehen Gegendenkschrift geantw ortet. Schmidt 
ontwiekelt darin soino Gedanken iiber dio zukUnftige 
Wirtschaftsgcstaltung des Deutschen Reiches. Da er 
inzwischon an Stollo Wissels das Reichswirtschafts- 
ministorium zu soinem bisherigen Amte hinzu iiber- 
noinmen hat, er mithin wcitroichenden EinfluB auf unsere 
W irtschaftspolitik auszuiiben in der Lage is t, geben wir 
aus dom Inhalt seiner Donkschrift nachstehcnd einiges 
fiir uns besonders Beachtlioho wieder. Wir schlieBen 
unsdabei anoinen Aufsatz: „Dio Gegendenkschrift Robert

>) Vgl. St. u. E. 1919, 3.' Ju li, S. 7G1/4; 17. Ju li,
S. 800/12 u. 821/2; 7. August, S. 925/7.,

Schmidta gegen Wissol“ an, der in der „G locke"1) yon 
gu t unterrichteter Soite yoroffontlicht wordon ist.

In  soinor Gegendenkschrift wcist R obert Schmidt 
zuniichst Wissels K ritik  an den bishorigen w irtschaft
lichen und sozialen Leistungen der Mohrheitsparteien iri 
dor Nationalversammlung zuriick. DaB ihr bisheriges 
W erk den Stempel dos Notvorglciches trago und Zwcifel 
an der E chtheit dor Gcsinnung orwecko, diirfe m an nur 
dann sagen, wenn man selbst MaBnahmen vorsohlagen 
konne, dio eino andere Stimmung liervorrufen. Die bis
herigen Gesetzgobungsleistungon des Reichswirtschafts- 
ministeriums, insbesondero die Regelung der Kohlen- und 
Kaliw irtschaft, habe dio Arbeiterschaft aber weder be- 
friedigt noch beruhigt. „U nd in der T a t,“  fiihrt Schmidt 
wortlich fort, „wenn die Sozialisiorung auf weiter nichts 
hinausgeht, ais oino Organisation zu sehaffon, in der die 
Preisregelung auf oino andero Grundlage gestellt wird 
ais gegenwartig, so is t vom Standpunkt dos Sozialismus 
gegen dieso Sozialisierung sohr vicl einzuwenden.“

Die Gegensclirift behandcilt dann die- Frago nach 
dem Wiederaufbau des deutschen Wirtschaltslebens: 
Wissol lego hier den Hauptnachdruck auf dio Einfuhr 
von Rohstoffen fiir das Ingangbringen dor Industrie. 
Dieser Ausgangspunkt sei aber falsch, es kommo yiolmehr 
alles darauf an, den A rb e itsw illo n  und die A rb o its -  
l u s t  zu heben. Boi dem derzoitigen Stand unserer Yolks- 
w irtschaft musso m it mehr Nachdruck auf die Entwick
lung der Industriezweige hingearbcitet werden, die lloh- 
stoffo aus dem Auslandc entbehron konnen. Das soi 
durchaus moglich; im Kohlen- und Kalibergbau, in der

^  1919, 19. Ju li,.S . 481/90.
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Eisenindustrie, dor ohoraisehen Industrie, im Holzgeworbo, 
in don Ziegcleien und dor Zomonthorstellung fóhle os nur 
an Arboitskrafton, der Absatz der Erzeugung soi gosichert. 
Dio Erriohtung oinos Roichswirtschaftsrates, dom allo 
Arton yon Arboiterschutzbostimmungen und alle prak- 
ti*sehen sozialon Aufgaben zuzuweisen soien, wird von 
Schmidt fiir goboten erachtet, doch glaubt or nicht an 
dio Bedeutung, die Wissel diesel' Einrichtung boilogt. 
„N ioht dor Aufbau dos Reichswirtschaftsrates wird 
Deutschlands Industrie vor dor Vcrsklavung und Doutsch- 
land vor dom Kampf allergogen alle schiitzen, sondern nur 
dio Riiokkchr zu intonsiver A rboit."

Nach dieson Einzolausfuhrungen wendot sich Robert 
Schmidt nunraohr dem wichtigsten Punkt zu, dom Vor- 
hiiltnisder P la n w ir ts c h a f t  zi;m  S o z ia l is m u s . Hier 
offeubart sich dcutlich dor Gegonsatz zwischon Wissel 
und Schmidt in dor Frago dor Durchfiihrungsmoglichkeit 
■dor. Vollsozialisierung. Wissel e rs treb t m it seiner Plan- 
wirtsehaft gewissormaBen eino Vors6hnung zwischen 
Sozialismus undKapitalismus; ob er diesen so goschaffonen 
Zustand dauernd zu orlialteh wiinscht odor ihn nur ais 
Durcligangspuhkt zur Vollsozialisierung betrachtet,spricht 
or nirgends klar aus, doch is t orstero Annahme dio wahr- 
scheinlichero. Wissel donkt zu klar und nuohtern, um an 
dio Vorwirkliohung des Sozialismus in absehbarer Zeit 
zu glaubon, wio denn ja  iiberhaupt sehr violb Sozialdemo- 
kraten  mehr Anhiinger dos Staatssozi.alismus ais einer 
VolIsozialisierung sind. Ganz anders Robert Schmidt. 
E r will dio Vollsozialisierung und lehnt daher dio Plan
wirtschaft ab, in der or in Uebereinstimmung m it den 
sozialdoniokratlschen Mitgliodern des K abinctts oino 
ernsto Gofahr fiir dio Yollige Durchfiihrung des Sozialismus 
sieht. Der Wissclsehcn Planwirtschaft stellt cx vielmehr 
se in o  V o llso z ia lis ie ru n g  e in zo ln o r B etriobszw oigo  
gegenuber. E r fiihrt dazu aus, daB das Erfurter Programm 
weder von Gemein wirtschaft noch von Sozialisierung 
spreche; os orstrobe nicht die offentliche Ucberwachung dor 
privaten Betriebe; sondern die Enteignung des privaten 
B 3ait7.es an Herstellungsmittoln. Diese Enteignung bc- 
schrilnke sich nicht auf Aktiengcsellschaften, sondern 
i;mfasso allo wichtigen Betriebe. Die Sozialisierungs- 
gesetzo und Pliino dos Rcichswirtscliaftsministeriums 
unter Wissels Amtsfiihrung bezeichnet Sclunidt lediglich 
ais Zugcstiindnisse an die augenblickliehen wirtsehaftlichen 
Zustiinde; m it Sozialismus im oigentlichen Wortsinno 
hiitten sie so gu t wio gar nichts zu tun.

Viel niilier glaubt Schmidt doin Erfiirter Programm 
der Sozialisierung dadurch zu kommen, daB man in 
oinigon fur eino Monopolwirtschaft reifen Betrieben zu 
dieser M o n o p o lb ild u n g  ubergeht. E r sagt dazu:

„Eiir das S p ir itu sm o n o p o l liogt das Gesetz, 
das noch dor Roichstag gescliaffen hat, vor. Es kann 
jodorzeit in K ra ft troton, woboi es sich ompfchlen 
wiirde, vorlaufig keine Ąondorungen vorzunehmon, da 
oin nochmaligcs Durcharbeiton der Materio selir viel 
Zeit beansprucht. In  ongor Vorbindung dam it miiBto 
ein P o tro i o um m o no po lin  Angriff gonommen werden. 
Es is t hochsto Zeit, daB os goscliioht, weil hier dio Be- 
triebsanlagon im Worte So gosunken sind, daB gogen- 
wiirtig dio Uobornahmo in den Staatsbetriob die giinstig- 
ston Aiissichtcn biotet. Nicht minder wiehtig ist dio 
Hcrbeifiihrung oines G o tre id o m o n o p o ls . Die gogen- 
wartigen Einriohtungon in der Reichsgotroidostolle 
miissen fiir dioso Zwecke nutzbar gcmacht worden. 
Sehr wiehtig erschoint forner dic Inangrjffnahmo eines 
T ab ak m o n o p o ls . Sollte ein Monopol fiir dio Fabri- 
kation nicht durchgefiihrt werden, so mindestons fiir 
den VerschloiB der Tabakprodukte. Die Kommunali- 
sierung dor fur dio Gemoinden wichtigongomoinniitzigen 
Betriebe muB durch ein besonderes Gesetz Anrogung 
und Richtung orhalton.“

Mit dioser nicht orschopfenden, sondern nur boispiels- 
weiso gogebenen Aufziihlung soli das Arbeitsgebict jedoch 
nur abgcstockt werdon. Dio Durchfiihrung dioser Auf
gaben wiirdo nach Schmidts Uoberzeugung dor Arbeits- 
klasse bessor ais Wissels Planwirtschaft zeigen, daB dio 
Regierung vor starkem Eingreifen in  kapitalistischo Be- 
lango nicht zuriickschrockt. Also auch hier wieder ein 
Buhlcn um die Gunst der Massen, das man bei dor neuen 
Regierung so oft trifft und das immer von neuem 
MiBtraucn darin erweckt, ob sich die neuen Eiihrer des 
Yolkos auch yon rein sachlichen Gesichtspunkton leiten 
Iassen. Dabei is t noch zu bedenken, daB sich dio Ar- 
beiter m it der auch noch so weit gehenden Sozialisierung 
oinzelner Gobieto nicht zufrieden geben, sondern gerade 
deshalb dio Sozialisierung weiterer Wirtscbaftszwoigo 
fordern werden.

Die Dcnkschrift schlieBt m it einigen Betrachtungen 
iiber die Wisselschon Yorschlago zur Sicherung des W irt- 
schaftsfriedens und m it Ausfiihrungen uber die Zi^stiindig- 
ke it dor Arbeiterriite.

Die franzosische Eisenindustrie wahrend des Krieges.
Dio Association Nationale d’Expansion Economiąuo, 

dio die Forderung des franzosischen AuBenhandols be- 
tro ib t, h a t in den Jahren 1910 und 1917 eine groBe Ab- 
handlung iiber dio wirtschaftliche Lago Frankreichs in 
sechs Bilnden herausgegcben; ais Auszng aus diesem Work 
hat lngcnicur Pierro Grillet oine Arbeit: „L a Mótallurgie 
du for“ vorfaBt, der die folgenden Ausfiihrungen ent- 
nommen sind*):

■ Durch die feindlicho Besetzung der roichen Industrie- 
bezirko im Norden und Osten Frankreichs sind uns vier 
F unfteldcr Gesain terzeugung anRoheisen und drei Viertel 
der Stahlorzcugung vorlorcn gegangon. Dio Leistung der 
uns verbliobenen Eisenwerke h a t sich jedoch trotz der 
so schweren Zeit nicht nur erhoht, sondern in ungeheucr. 
groBem M aB stab e  entwickelt. Die b e s te h e n d e n  Werke 
wurden bedeutend Y o rg ró B ert, und neue sind goschaffon 
worden. Die Anzahl dor H iitten s teh t allerdings gegen- 
wiirtig h in ter derjenigen im Juli 1913 um ein Fiinftel zu-. 
riiek, doch sind die yerbliebenen bedeutonder, m it besseren 
Einrichtungen ausgestattot und beschiiftigen ein um 18 % 
Y e rm e h rte s  Arbeit-erpersonal. Dio meisten Gesellschaften 
haben ihr K apitał betrachtlich erhoht; so koiinte die So-

*) Vgl. Naohriohten fiir Handel, Industrie und Land- 
wirtsohaft 1919, 30. Juli, Sonderbeilage.

oićte dos Forges e t Aoieries.do la Marino o td ’Hom<$court 
ihr K apitał von 28 Millionen Fr. vor dom Kriege auf 
70 Millionen Fr. im Jahro 1918 erhohen, obwohl ihro 
T iitigkeit infolge der Lago von zwei Werken im besetzten 
Gebiet — Homecourt und Haumont — beointriichtigt 
wurde. Stan borechnet, daB das wahrend dos Kriogos in 
metallurgisehen Unternelimungen neu augelegte K apitał 
sich auf 1650 Millionen Fr. boliiuft. Zahlreiche Firmen 
haben zudem die gilnstigo Lago zu Abschreibungen be- 
nu tz t, was fiir ihre kiinftigcn Untcrnchmungen besonders 
gunstig ist.

H oclio fcnw orko . AuBer dor VbrgroBorung be
reits bostehender Unternehmungen sind yerschiedene 
neue Hochofonerrichtot worden; darunter sind zu nennen: 
Die Werke von Rouen, von Caen (Jahreserzeugung 
350 000 t), von Givors, von Pouzin (Ardiche, von der So- 
oiete Hormc e t Buire orrichtet). Die Hochofen der meisten 
dieser Werke sind bemerkenswert. durch ihro groBen 
Abmessungen. Yor dem Kriogo liat dio Loistungsfahig- 
keit der neuzeitlichen Hochofen durchschnittlich 200 t '  
tiiglich betragen, was einer Jahreserzeugung Yon ungefiihr 
70 000 t  ontspricht. Dio im Kriege orrichteten Hochofen 
haben allgomein oino Leistungsfahigkeit erreicht, dio in 
Deutschland und in den Vereinigten S taaten bereits 
friiher ublich war, die aber vor dem Kriege nur oin oin-
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ziges franzosisehes Work erreiclite, niimlicli das- Work 
von Aubouó (Socićte de Pont-i-Mousson). Ais zwoito hat 
dio CompagrJo Mótallurgique de la Basse-Loire in Trignao 
Hochofen von 300 t  orrichtet. Ihrera Boispiel folgtc dio 
Socićtó des Hauts Fournenux do Givors, doren Oefen 300 
bis 350 t  tiiglich liofern konnen. Die groBton Hochofen 
von ganz Europa sind von dor Socićtó Normando do Metal- 
lurgio in Ca6n errichtct worden; sio habon oine Lcistungs- 
fiihigkeit bis zu 450 t. Dio franzosische Erzeugung vpn 
GieBoreioisen verinochtc im Kricgc nicht dio gesamten 
4MiIlionen t  auszugleiohon, dio infolge dorfoindlichen Be- 
sotzung von Nord- und Ostfrankreich yon dor Friedons- 
orzougung ausgofallen w aren; os.muBto auf ausliindiseko 
Zufukren, bosondors aus GroBbritannien, .. uriickge- 
griffen werden. Die Einfuhr y o n  GieBoroioisen, dio 1912 
nur 32 700 t  betrug, uberstiog im Jahro 1917 400000 t. 
Anfang 1918 ging diese Einfuhr um 50 bis 70 %  zuriick, 
woil dio franzosisekon Verschiffungen yon Hiimatitoisen, 
die sich normalerwoiso auf monatlich 30000 bis 35 000 t  
stellen sollen, stark  heruntergegangen waren, was die.ong- 
lischo Regierung vcranlaBte, vom April 1818 ab nur noch 
10 000 t  GieBoroioisen monatlich an Frankroick zu lieforn. 
Dic GieBereien halfen sich dadurch, dafi sio moglichst 
viel Schrott bonutzton. Das Hiimatitoisen wurdo nur in 
Stahlworken und in den GuBstaklworkcn gobraucht.

S ta h lw o rk e . Ncuo Stahlwcrko sind im Óstcn und 
im Wosten, inCaon und in Rouen, in der Champagno, im 
Beroich der Scine-Gegond und in St. Etionno gogriindet 
wordon. Es konnten noue Martinofon in Betrieb ge
nommen werden, yon denen einigo einFassungsvermogen 
yon 20 bis 25 t haben; z. B. bei den Worken von Arbcl, 
in Riyo do Gier und boi den Werken von Commentriy- 
Fourchambault. Viole habon eine noch groBero Fassung, 
go dio Werko Marrcl in Riyo de Gier (2 Oefen von 70 t), 
die Werke von Chatillon-Commentry in Montluęon (1 Ofen 
von 40 t), dio Aoiórios do St. Etionno (1 Ofen voń 40 t). 
Trotz allor Anstrengungon der Eisenindustrie, sich ihre 
Unabhiingigkeit zu wahren, muB sich Frankroieh an 
England und die Vereinigtcn Staaten zur Ergiinzung 
seines Bedarfes wenden, da die Stahlerzeugung hintor 
dom gewaltigon Yerbrauch zuruckbloibt und die Metali- 
yorriite orschopft sind. Die Nachfrage nach Stahl ist 
so groB, daB dam it gerecknet wird, daB er selbst nach dem 
Kricgo nur m it Schwiorigkeit und zu hohen Proisen zu 
boschaffen sein wird. Die Werke streben daher danach, 
den yon ihnon bonotigten Stahl selbst herzustellcn; sio 
erriohten in der Niihe ihrer mcchanischen W erkstiitten 
Stahlworke und GieBereien.

E lo k tro -m o ta l lu rg is c h e  In d u s t r ie .  Unsore Bo- 
trachtung iiber die Lebensfiihigkoit der franzosischen 
Eisenindustrie wahrend dos Kricges wiirde unvollstiindig 
sein ohne Hcrvorhebung der Verwondung dor Wassor- 
k ra ft in dieser Industrie und ohne Erwiihnung dor go- 
waltigen Zunahmo der olektro-metallurgisokcn Industrie. 
Dor elektriseke Ofen h a t im Laufc dos Kriegcs eine immec 
groflore Rolle gespielt; er is t bis in die Bezirke von Paris 
und der Pyreniien (Audo, Arićge) yorgedrungen und ver- 
b rc ite t sich besondors im Loire-Gobiet. Dio groBen 
Wasscrkriifte der Alpen und des „Massif Ccntrul“ worden 
der .MetaliIndustrie im Loire- und Rhone-Beparterhent 
zugefuhrt. Vorbildlich fur solcho Uobertragung elek- 
trischer K ra ft sind die Werko Rioupćroux (Dćpartoment 
Isśre), m it doren olektrischer W asserkraft dio Acićries 
do Firminy in Firminy (Dópartement Loire) gespeist 
werden. Dank dos Wasserreichtums der Berge und der 
Nutzbarmachung deserzeugtenclektrischen Stromos konn
ten  sich die zaklreichcnFabrikcn in  der Dauphinś und 
in Sayoyen ontwickeln, die teils im elektrischon Ofen, 
teils dureh Elektrolj’so dio mańnigfaltigsten Erzeugnisse 
kerstellen. Vor dom Kriego h a t ihre auf die Erzeugung 
yon Eisen und yon Kalziumkarbid yerwandto olektrische 
K raft ungcfiihr 80 000 PS betragon; gegenwiirtig bctriigt 
sie durchschnittlich 150000 PS, sio wird sich auf 
230 000 PS belaufen, wenn dio betreffonden Erweiterungs: 
arbeiten beendet sein werden, weitere 100000 PS sind

in sonstigęn franzosisclion Gobirgsgegendon in Ausfuh" 
rung begriffon, und zwar 25 000 im Centro und 75 000 
in  don Pyreniien.

Dio Erzeugung von liorvorragondem (Jualitiitsstakl, 
Sondorstald, Konstruktionsstakl (fiir Luftsokiffo und 
Kraftwagon), Workzougstalil und Schnclldrohstnhl wurdo 
fortlaufond orhoht und verbosscrt. Der gesamto Be
darf an Eisonlogiorungen (Ferrosilizium und Ferrochrom) 
konnto godockt werdon, trotzdom or betrachtliek ango- 
wachson war. So is t der Jahresvorbraueh Frankroichs 
an Ferrosilizium yon 3000 t  vor dom Kriogo auf 9000 t  
gestiegon, dorjonige yon Fcrrowolfram von 250 auf 
1800 t. Dio elektromotallurgischen Werke lieferten 
Forroclirom nach England, RuBland und Italien , Ferro- 
wolfram und ForromolybdiŁn nach RuBland und Ita lien , 
Zum Zwecke der Versorgung dor Werke sowio dor Vor- 
toilung der Erzougnisso wurden m it aussclilioBlich fran- 
zosischom Porsonal Verkanfsstellqn fiir Ferrosilizium und 
Forroclirom wieder o rrichtet und solche fiir Forrowolfram 
und Ferromolybdiin non gcschaffen.

S y n th e t is e k o s  R oko isen . Vor dem Kriego war 
os nicht moglick, GieBaroi-Roheisen in oloktrisehen Oofcn 
zu annehmbaren Bedingungen horzustcllen; die gowohn- 
lichen Oofon vorbrauchton ungofiihr 1500 KW st fiir die t  
und erfordorten oine hiiufigo kostspieligo Ernouerung 
der Eloktrodon und Ausriistungon. Soit dem Kriego ver- 
spricht dio Eisonerzougung im oloktrisehen Oefen infolgo 
seiner Voryollkommnung einorseits und der ungoniigenden 
Hochofonloistung anderseits einen yollen Erfolg. Der 
oloktrischo Ofen eignet sioh yorziiglich fiir die Herstellung 
von synthetisehom GuBeisen, das in don groBen Fabriken 
dor Dópartom ents Isórc, Ariege und Audo erzeugt w ird; 
andero W erke, dio iiber 12- bis 13 000 PS vorfiigcn sollen, 
sind im D ópartem ent Haute-Garonne im E ntstehen be- 
griffon. Synthetisckes GuBoisen wird immer kiiufigor 
durek Sckmolzen yon Eisenspiinen und GranatguBsckrott 
unter Boifiigung der notigen Rohstoffe liergostellt. Es 
s teh t im W ettbcwerb zu Hochofen-GuBoisen, obgloiok 
behauptet wird, daB seino physikalischen Eigenschaften 
sich von dom im Hochofen hergestolltoiTwesentlich utiter- 
scheiden. Der Preis is t tro tz  der sehr hoken K osten un- 
gofiikr der gloicko wie fiir Rokeisen aus Hochofon und h a t 
im zwoiten H albjahr 1917 fiir die Tonno 375 bis 400 F r. 
betragen.

G ioB oreion. Trotz des Mangels an Eisen und K oks 
sind neue GraugieBoroien errich te t worden, um allen Auf- 
triigon der Riistungsindustrie sowio auch allen Anfor- 
dorungen dor Naehkriegszoit ontsprechen zu konnen- 
Sio sind m it Maschinen neuester B auart ausgestatte t, 
solbsttiitigon Beschickungsyorrichtungoin fur Kuppel- 
dfen, Formmaschinen aller A rt usw. Dio GieBeroion sind 
dabei darauf bedacht, die H andarboit auf das MindestniaB 
zu beschriinken. Viele yon ihnen haben Vorsuchs- und 
chemische Laboratorien eingoricktet. U nter den neuge- 
griindeton oder in Griindung bogriffenon GieBorcion sind 
zu nennen: die StahlgieBerei in Montluęon, yon dor 
Socićtó Commentry-Fourchambault-Decazevillo einge- 
r ich te t; die Fonderio Lorraine in Saint-Eticnne du 
R ouvray boi Rouen, yon der Sociótó de Pont-i-Mousson 
gegriindet; sie soli nach dom Krioge besondors Rohrcn und 
Fornieisen kerstellen, das in der Hauptsache fiir dio 
Ausfuhr bestim m t is t; sio boschiiftigt mehr ais 2000 Ar
beiter und liofert gegenwiirtig StahlguBgranaton; dio 
GioBcrei von Montbrison, gegriindet von der Firm a Cha- 
vannc-Brun in St, Chamond zur Herstellung gro Bor 
Stuckc, dic GieBereien von Issoudun, von Terrenoire, yon 
V itry sur Seine u a. m . Von den altoren Untornchmungen, 
die bedoutend vergroBert wurden, seion orwahnt: dio 
GieBerei der MichovilIe-Gesellschaft in Marneval, dio 
Sociótó des Fonderies de Bayard, die die Forges e t Fon- 
deries de Saint-Dizier (Hautp-Marne) in sich aufgenommen 
haben, dic GieBerei der Sociótó de la Basse-Loiro, die in 
Gemcinschaft mit. den Chantiers de la Loire do Sociótó 
des Forges de Moutoir gegriindet hat. Die StahlgieBeroien 
haben eino gowaltige Ausdehnung genommen; Anlagen,
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dio vor dom Kriogo nur 150 bis 200 t  hcrstellten, haben 
jo tz te ino  Loistungsfiihigkeit von 750 bis 800 t.

D io E rzo u g u n g sb o z irk o . Wahrend dor Oston 
und Nordon Prankroichs infolgo dor folndlichon Besotzung 
an Bedeutung fiir dio franzósischo Eisoninduatrio vor- 
loron habon, findon sich viole neuo Eisenworkoim Umkrois 
von Baria. Dio boidon groBen Industriobozirko liogon 
abor jo tz t im Wcatcn und in dor Gcgond dos Centre do 
Eranco. Fiir dio Stahlrerarboitungsindustrio kommon bo- 
sondcrsMontluęon und Lion in Betracht. Im D ópartcm ent 
der Loiro orstreekt aich von Rivo do Gier bis Fraisae- 
Unieux ununterbrochen oiue rioaigo Arboitoratadt. Dio 
Industriobozirko im Tal dos Giorflussea, doa Elurons, 
der Ondaine, dio Stiidte Giwors, Cuzon und Eirminy 
sind in vollor Entwicklung. Dio Bcv61kerung von Chamon, 
dos Industriom ittelpunktos des Giortalos, h a t aich ver- 
doppolt. Im Loire-Dópartemont hat sich dor Herstellungs- 
wort dor Eiaonorzeugung von 138 Millionen Er. im Jahro 
1913 auf 500 Millionen Er. im Jahro 1916 orhoht. Dio 
GosamtboYolkorung dos Dópartoments hat sich um mohr

■ ais 200 000 Einwohnor verm ehrt. — Untor don Eison- 
hiitton Mittolfrankroichs sind beaondora dio Vorgro8e- 
rungen zu orwahnen, dio dio bokannten Creusot-Worko 
Yorgenommen habon; sie habon neue Kokaofonorbaut und 
Anlagen zur Nutzbarmachung allor Nobenerzougniaso 
der Koksgowinnung. Dio Werke boschiiftigon sich nur 
noch m it dor Horstellung von M artinstald, wahrend 
Thomasstahl gar nicht mehr orzeugt wird. Ein nouos 
Stahlwerk m it socha Martinofon von 60 t und zwei Oefon 
von 30 t  wurdo orbaut. Dio Erzougijmg von Crouzot an 
M artinatahl betrug im Jahro 1914 70 000 t, im Jahro 1917 
236 000 t. Fornor wurdo oin zweitor oloktrischor Ofen

orbaut und dio Anzahl dor Tiegelofon um das Droifnche 
orhoht. Woitero VorgroCorungon sind Yorgesehen. — 
Im Weston bofindon sich dio Eisenhutten in  dor ' Niiho 
des Mooroa, um onglischc Kohlon m it Loichtigkoit bo- 
schaffon zu konnen, H ier sind zwoi Gruppen zu uhtor- 
schoidcn, niimlich dio der Normandie m it wiedorum zwei 
Mittelpunkton — oinerseits das Dópartomcnt Soine-Infó- 
riouro m it don Orten Lo Havro (Trefilerioa du Havre), 
Harfleur (Schneider), Fócamp (Usino do la Sociótó So- 
ncllo-Maubougo) und Rouen (H auts Fournoaux do Rouen, 
Fondorio lorraine Acićros du Grtuid-Couronnć), andor- 
soits der Bezirk um Caen (Hauts-Fournoatuc ot Acióries 
delaSociótóNormandoM ótallurgiquc). Diozweite Gruppo 
is t diojonigo der Landschaft Niedcr-Anjou (Sociótó de la 
Basse-Loiro ot Forges do Basse-Indre). Der M ittelpunkt 
dor Elcktromotallurgio is t die Dauphinó und Savoyen, 
besonders das Tal von Arly (Stahlwerk Paul Girod, das 
seit dom Kriogo dio hydro-oloktriaehe Leistung von 50 auf
100 000 PS gobracht hat), daa Tal der Romancho (Acióries 
Keller-Loloux in Isóro) und daa Tal dos Arc (Aoióries do la 
Praż on Savoie).

Dio Zentralisiorung dor gosamton Eisoninduatrio,' 
dio os aich zur Aufgabo gemacht hat, noue Unterneh- 
mungen durch boroita beatohende leiten und iiborwaohen 
zu lassen, dio Einfuhr dor Rohstoffo zu aichorn und dio 
Arbeit zu organisioron, h a t sich wiihrend des Krieges 
gliinzond bcwdhrt. Die franzosische-Eisonindustrio, der 
durch dio Wiodorherstellung dor besetzteń Gebioto, 

‘durch Massenlioforungon von Maschinon und Eison- 
konstruktionen gro Ce Aufgaben bovorstohen, kann 
dor Friodensdrbeit auf das beste ausgeriistet ontgegen- 
sohon.

Bflcherschau.
S c h w a r z ,  R.obert ,  Dr., Priyatdozent fiłr 

Chemie an der UniversiUfc Freiburg i. Br.: 
Feuefłeste iind hochfeuerfeste,, S tof f e .  (Mit
8 Fig.) Braunschweig: Friedr. Viewog & Solin 
1918. (V, 44 S.) 8°. 2,60 Ji.

(Sammlung Yioweg. H. 43.)
Fur don Vorbrauohor von fouerfoston Stoffon beatoht 

cin  fiihlbaror Mangel an gooignotor Litoratur. Vbroffent- 
lichungon iiber Untersuchungen ihror Eigonschafton, 
Horstellung und Verwendung findet man vorstreut in den 
Zoitschriften und golcgentlick in hiittontechniaehon und 
korami8chen Lehrbiichorn. Eino Uoborarbeitung dos 
Stoffes fiir don Fouorungatoehniker, dio sich auf dio Roh
stoffo, die Matorialpriifung, dio praktisoho Eignung, dio 
Yerarboitung und das Vorhaltcn im Botricbo orstreekt, 
und Klarhoit in dio yielfaoh gespaltenen und nicht immer 
riohtigcn Moinungon bringt, is t oino unabwoiabaro Not- 
wendigkeit. Vorlicgendoa Biiclilein h a t sioh diosos Ziol 
nioht gestookt. Es kann aber doch jodom Faohmanno omp- 
fohlen worden, da es manoho Anrogung und Bclehrung 
bietot.

Naeh Erklarung des Begriffos dor Fouerfostigkeit 
befaBt os sich, leider zu kurz, m it don Zusammenhiingcn 
zwiaohen Beschaffenheit und Eigenschaften. Dio ango- 
fiihrton Versucho iibor Warmeleitfahigkoit sind iibcrholt1). 
Yon den boliandolten feuerfeston Stoffon haben in orster 
Linie die feuerfeston Silikato praktische Bedeutung. 
Porzellan und Quarzglaa kommen nur fiir Laboratoriums- 
apparate in Frage, ebonso wio dio feuerfeston Oxydo und 
dio Karbido und Nitrido. U nter den der Praxis dionendon 
Osydon is t nur dor Magnoait genannt; man yormiCt den

l ) Vgl. M ax J a k o b  : Uobor oinigo neuoro praktisoho 
MeBvorfahren zur Mossung dos Warmoloitvermógons von 
Bau- und Isolioratoffon. In : Zoitachrift dos Veroines 
deutscher Ingenieure 1919, 25. Jan ., S. 69/74; 8. Febr.,
S. 118/22.

Dolomit und das Chrotnorz. Hoffontlioh wordon diese 
Liiokon bald duroh woitero Ver6ffontliohungon ausgefiillt,

Hugo Banstn.

Sinnór ,  G eorg,® i>Sttg.: Bc t r i ebswi s senschaf -  
‘ ten . (Technisch-literarischer Flihrer, herausge- 
geben vom Yere i n  d eu tsch er In g en ieu re .)  
Berlin (NW 7, Sommerstr. 4 a): Selbstverlag des 
Vcreines deutscher Ingenieure 1919. (125 S.) 8 °. 
2,75

Dor Voroin doutschor Ingonicuro orhiolt wiihrond dos 
Krioges so viol Anfragon nach L itoratur dor Betriebs- 
wissenschaften, daB or ea untomahm, dioao durch 3)t.«Qng. 
Georg Sinner bearboiten zu lassen und die vorliogondo 
Schrift, dio augonscheinlioh ala erstor Band einer R oiho 
„Techniach-literarisohor Fiihrer“ zu botrachten ist, horaus- 
zugoben. Bcriieksiohtigt sind vom Januar 1908 bis zum 
15. Oktobor 1918 orschioneno Biichor und Zeitsohriften- 
aufaiitzo. Dor Stoff is t auf 60 Schlagworto vorteilt (vgl.
S. 9) und unter ihnan nach dor Buchstabonfolgo dor Vor- 
fassor geordnot. Boarbeitet sind 59 Zoitschriften. H inter 
den Quollonangabon is t moist dor Inhalt kurz arigofiihrt. 
Nicht alle der vorzeiohncten Quellen scheinon dem Be- 
arbeiter zugiinglich gowesen zu sein (vgl. P unk t 4 der 
unten gomachton Verbesserungsvorschliigo). Dio Namen 
allor im Fiihror vorkommendon Yerfasser onthalt das 
NamonvorzcichniB am Schluese doś Bandos. Das Auf- 
finden dor Yoroffontlichungen bestimmter Gebioto er- 
leichtort oin Yorzoichnis der Schlagworto.

Da solcho Nachachlagoworko in der T a t dem bo
kannten ,,tiefgofuhlton Bedurfnis" ontsprochon, seion fiir 
oino wohl bald nótigo neue Auilago einigo Yerbcssoiunga- 
vorschliigo gomaoht: 1. Druok einos Toiles dor Auflago 
nur oinscitig, dam it dor Fiihror zerschnitten fiir Karteien 
verwendot werden kann. — 2. Angabe der Soitcnziffern 
hinter don Schlagworton dos Schlagwortvorzeiohnisse8 
und dessen Umstellung an don SchluB dos Fuhrers h in te r
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das Namonverzeiohnis, —  3. Angabo der „Bibliothek“, 
„Rcilio“ oder „Samm lung1* m it Bandnummor hinter 
Werken, dio in oinor solchon ersehienon sind, wio z. B .: 
Boruttau (S. 16) =  Band 539 dor Sammlung: Aus N atur 
und Goistcswelt; Calmcs (S. 2 6 )=  Band 1 dor Handols- 
liochschul-Bibliothok; Lauffer (S. 38) =  Band 127 dor 
Bibliothok der gesamten Technik; Schinzó (S. 40) =  
Band 222 dor Bibliothok dor gesamten Technik. — 4. Ver- 
woisungen darauf, daB angefiihrto Drueksehrifton auoh 
ais Dissertationen orsehionen sind, wio z. B .: Harms 
(S. 108) =  Braunsehweig, TH, jOt.-gttg.-Diss. 1915; 
Jung (S. 56) =  D arm stadt, TH, ®r.«3ug.-Diss. 1916; 
Knipping (S. 38) =  Berlin, TH, ®t.«3ltg.-Diss. 1914; 
Seng (S. 30) =  Karlshiho, TH, ®r.«3ng.-Diss. 1914. — 
Walthor (S. 116), boi dem nur Ersoheinungsort und Jah r 
angogeben sind, ist zu vorvollstandigen durch den Zusatzi 
Miinchen, TH, $r>3lig.-Diss. 1915. — 5. Aufnahmo der 
folgenden nicht aufgefuhrten (dem Borichtcrstatter un- 
ontbohrlichersoheinonden)®t.'2ug.-Dissertationen: B o rt-  
h o ld , Carl P .: Untersuohungen iiber don S tandort der 
Maschinenindustrie in Deutschland; Karlsruho, TH, 
®r.-Qng.-Diss. 1915. G iim bel, Ludwig: Fabrikorgani- 
sation m it spezieller Boriicksichtigung der Anforderung 
der Worftbetriobe; Berlin, TH, ®r.*3ltg. Diss. 1910. 
IConor, Raoul: Botriebswissenschaftlicho Untersuchung 
iiber dio Arbeitsfiihigkcit amputiorter Arbeiter; Berlin, 
TH, ®r.-gng.-Diss. , 1915. P o is e le r , Gottlieb: Anwen- 
duńg der modemen Organisations-Grundlagen auf Klein- 
und M itte lb o tr io b o .B e r l in ,  TH, ®r.«$ltg.-Diss. 1910.’ 
P o th m a n n , Wilhelm: Dor im Ruhrborgbau auf den 
K opf der Belegschaft entfallondo Fórderanteil und das 
Problem soiner wirtschaftliohen Steigerung. Aachen, TH, 
®r.«3ng.-Diss. 1916.

Erwiihnt soi noch, daB oino Angabo wio: Forsehungs- 
Gesollschaft fiir betriobswissenschaftliche Arbcitsverfah-

ro n . . .  (S. 113) dom Naohsclilagcndon ohno niihoro Bo- 
zeichnung oinor Gesohiiftsstello oder eines Vbrlogers, von 
denen dor genannto Bericht bozogen werdon karm, wenig 
niitzon diirfto. — Auf don StraBenverkohr und auf Eisen- 
bahneń bcziiglicho botriebswissonschaftlicho Arbeiten 
schoinen m it Absicht in das Buch nicht aufgonommon zu 
sein.

Der Voroin deutscher Ingonieure h a t m it der Horaus- 
gabo dieses Fiihrers einen erfreulichen und reoht dankons- 
werten Anfang gemacht, der AUgomoinheit bisher nioht 
zuganglicho Sammlungen dos Schrifttums gewissor Ge
biete zu orsehlieBen. Hoffentlich findet er uberall dio 
gebiihrendo Anerkonnung.

®t.-3ng. Martin W. Neufeld.
Ferner sind der Sohriftloitung zugegangen:

O b e rm illo r , J u l iu s ,  Dr., Priyatdozont der Chemio 
an dor Universitiit Basel, zurzeit in Briissol: Dor K ro is -  
la u f  dor Eńergien in N atur, Lobon und Technik. 
Loipzig: Johann Ambrosius Bartii 1919. (VI, 68 S.) 8 °. 
Geb. 3,60 Jl.

(Naturwissonschaftlioho Vortriige, im Felde go- 
halton. . 3.)

3? Dio Schrift- ste llt oino geschlossene Ile i ho von 
Vortragon dir,- die der Verfass2r  in nur wenig yer- 
andorter Form bei Gelogenheit von Hoohschulkursen 
im Fruhjahr 1918 in Briusel abgehalton hat. Dio 
Vortrngsreiho ' war dazu bestimmt, einem groBen 
Horerkroise, der sich fiir dio Naturwissensshaftcń 
interessioit, vom Standpunkte des Chomikers aus die 
Beziehungon zwischen der groBen Energioąuollo, doi- 
Sonno, und unsorem eigenon Lebcn und Wirkcn vor 
Augon zu ftihren. Der Verfasser hat sich bemiiht, 
moglichst wotiig Anfordorungen an Vorkenntnisso, vor 
allem auch in  chomischer Hinsieht, zu stellen. •£

Vereins - Nachrichten.
V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e .

Otto H elm holtz f .
Wer im lotzten Jahrzchnt vor dom K riege die Haupt- 

vorsammlungon unseres Voroins deutscher Eisenhutten
leute zu besuchen pflcgte, dem muBto am Vorstandstische, 
selbst untor den bejahrten Miinnorn, die damals wio ein 
rechter „R a t der Alton" den Verein yertrateri, eine bohe, 
liagere G estalt auffallon, die m it ihrem weiBen wallendea 
Haupt- und Barthaaro mehr ais jede andoro don Begriff 
des ehrwiirdigcn> achtungheisehenden Alters yorkorperte. 
Es war O tto  H o lm h o ltz , der ohęmaligo Loitor der 
Rheinischen Stahlwerko. Schon damals im Ruhestando 
lobend und darum dom jiingeron Geschlechte der Be- 
sueher des Eisonhuttentages aus soinor Tatigkeit in unsorer 
Industrie nicht mehr allgemein bekannt, is t er, nachdem 
er Endo 1913 auch noch das schon soit den Tagen dos 
Teehnischon Vereins fiir Eisenhuttcnwesen m it yorbild- 
licher Gewisscnhaftigkeit- yerwaltete Anit im Vorstando 
wegen zunehmender Altersboschwcrden niedergelegt hatte, 
am 30. Juni 1919 zu Hagen i. W., dom Wohnsitzo seiner 
cinzigen Tochter, sanft entschlafen.

Wie Otto Helmholtz, der Triiger eines Namens, der 
durch seinen Bruder in d o r Naturwissenschaft zu hochsten 
Ehren gelangt ist, dio ganze Zeitspanne m it erleben durfte, 
die fiir unsere Eisenindustrie eine Entwicklung sonderglei- 
chen horboigefiihrt hat, śo war es ihm zugloich yergonnt, 
nicht nur m it regster Anteilnahmo den ronihm  bo^Tinder- 
ten und froudig bogriiBten Siegeslauf naturwissenschaft- 
liehen und techuischen Donkens zu Yorfolgen, sondern auch 
dieso Errungenschaften seiner Zoit Jahrzehnte hindurch 
an loitender Stelle der Eisenindustrie in die Praxis um- 
setzen zu lielfen. Anschaulieh schildert or selbst auf 
Bliittern, die sich in soinem Nac ‘̂!asse gcfimden habon, 
jeno Entwicklung, soweit sic sein eigenes Leben beeinfluBt

hat. W ir glaubon dalier, Otto Helmholtz keinen bosseron 
Nachruf widmen zu konnen, ais indem wir seine Er- 
innerungen im wosentlichen wortlich wiedorgeben, ob- 
wohl oder — yielleichtbessergeśagt — wcildio Schilderung 
yielfach in opischer Breite den Rahmen dessen ttber- 
schreitot, was dor Chronist sonst in „S tahl und Eisen“' 
aus dem Lobon unserer Eisenhuttenleute zu berichten 
weiB.

„ leh  bin, so erziihlt Helmholtz, in  Potsdam am 
27. Januar 1834 gehoren ais der Sohn des Gymnasial- 
lelirers Professor Ferdinand Julius Helmholtz. Mit- 
sechs Jahren besuchto ich die Volksschulo im Semi- 
nar, kam . nach 1 / ,  Jahren in eine vom Gymnasial- 
lohror Ludwig gegriindeto Vorschule fiir das Gym- 
nasium, t r a t  Ostern 1844 in dio Quinta dos Gym- 
nasiums ein und machte 1852 mein Abiturientenexamen: 
Alles im humanistischen Teil des Gymnasiums. Mein 
Vater hatte zuerst Tbeologie studiort, satteltó jedoch. 
einer damals m achtroll wordonden sehr ortliodoxen Rieh- 
tunggegeniiber um und studierto alsbogoisterterHollenist. 
Philologie. Auf seino Schiilor wuBte e r durch seinen 
Patriotismus oinzuwirken. Ais er cinmal drei Stunden. 
des deutschen Unterrichtes dazu yorwandt hatte, um 
ihnen den Aufschwung yon 1813 und seino Erlebnisse- 
ais damaliger Frciwilliger zu sehildern, bekam er einen 
schriftliehen Verweis m it der Drohung der Entlassung,. 
da jener Teil der Woltgesehiehte seit Beginn der fran- 
zosischen Reyolutión selbst nocli im Jahre 184S fiir dio 
Schulen yerboten war.

Dio Erbauung d e r ' Eisenbahn von Potśdam nacli. 
Berlin zog alle meine Gedankon machtig zum Maschinen- 
hau. Ich’ ycrwandte schon ais Tertianer jedo freie Stunde
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zum* Be suche von Eisenbahnwcrkstiitton und allcrlci 
Fabrikanlagón in  Potsdam und womoglich auchin Berlin. 
Anfiinglich stand moiń Vatcr diosoni Wisscnsdrango nicht 
entgogcn. E r richtotc sogar einen wochentlich cinstiind-- 
lichen U nterricht boi oinom Holzdrcchsler und spiitcr, 
ais ich nach Prim a kam, woohontlieh zwoi Arboitsabondo 
boi oinom Schlossermoiśter fur mich oin, doch war er 
ste ts daruber botrubt, dafi sich aueh bei dom Primaner 
nicht, wio or gchofft, oine Umkehr von dor Liebhaboroi 
fur Technik und Praxis zu oinor klassischen Bcschiiftigung 
horausbildotc. Dor Hang zu Mathomatik, Pliysik und 
Chemio war in soinon Augcń uud m it oinziger Ausnahmo 
des mathomatischon Lohrors auch in den Augcn allor 
anderen Gymnasiallehrer etwas goiśtig Unbcdeutendcs. 
Prcilich noch ..viel untcrwortigor war cin Studium des 
Masohinenwesons. Meiri Vator unterdriickte aber seine 
oigoncn Wunsche, weil er sagtc: „Wenn oin Jungo oinon 
festen Willen hat und zoigt, so mufi man ihn lassen1'. 
Bildcndo Biichcr fiir meine. Richtung wurdon mir nicht 
gewiihrt, ich. miiBto selbst suchon, wio ich an derartigcs 
kommenkpnnte; deslialb war dor Solin des Lohrors m it nur 
durftigem Gćhalt oft auf veraltote Schmókcr bcschriiukt.

Der W idorstand, der sich mir 
cntgegensetzte, iś t aber, glaube 
ich, fiir mich dor Ansporn gowesen, 
um so onergisohor und fostor moin 

, Ziol im Augc zu .halten und zu 
vorfolgen. Bei meinoin Abiturien- 

. tenesamon :machte ich auf Auffor- 
derung moines Vators noch frei- 
willig schriftlichc Examina iii Phy- 
sik und Chcmibj was boi dem huma-. 
nistischon Gymnasiuin damals riich t.
Ublich war. .Chomie war ja  iiber- 
haupt kein Gegcnstand der Schulo.
Dor mathematische Lehrer gratu- 
lierto m ir danach m it dom Bomor- 
ken, dafi nur bis dahin friiher dor 
Mathcmatikor Jacobi und moiń 
Brudor Hermann, der Physikor,' 
bossero Esamenśarbeiten gemacht 
hittton. Nichtsdestoweniger offon- 
barto sich mir gegoniibor dic geistigo .
Sphiiro des Lchrcrkollegiums recht . 
kraB. bei dor óffentlichcn Priifung.
Alś der Gymnasialdirektor Riogler am Schlusso derselben 
auch m ir mein AbituriontenzeuLmis iibergab, wandtc er 
sich an das Publikum und sprach: „Helmholtz hat recht 
schono Fdhigkeiten; wir haben a!les go tan, was wir nur 
wuBtcn, um ihn von soinem Boginncn abzubringen, aber 
or hat eińen oisorrlon Willen, es war alles fruchtlos: er 
w idm et Bich dem Banausischon.“ Dieses piidagOgischo 
Moistorstiick zeigt so roch t, wio riickstand ig  man dam als 
dem modernen Stroben gegeniiberstand.

Ich arbeitete danach noch ein halbe? Jahr rcgelrecht 
bei oinom Schlossermeistęr und tr a t sodann zu Michaolis 
in das Gowerbeinstitut zu Berlin ein. Dibses machto 
freilich noch yiolfach den Eindruck einer erst werdenden 
Anstalt. Man h ielt z. B. naturwissenschaftlichc Vortriige, 
welche die Anwondung m athematischer Thcorion krampf- 
haft vormieden. Einzelne M athematiker-sahen cs nicht 
etwa ais ih r Ziel an, ihre Żuhoror zu tttchtigen mathe- 
matischen Donkern und Bechnern horauszubilden, son
dern suchtcn, ohno eigenen Einblick in die wissenschaft- 
licho P rasis, nach vermeintlichon praktischon Aufgaben, 
um ihren Vortrag vor ihren Zuhororn zu rochtfertigen. 
Ein fiir unścro wissonsehaftlicho Richtung fortiges Lchrer- 
personal hatte  sich noch nicht herausgebildet. Daneben 
muB ich aber betoncn, daB moine Yorerżichung im Gym- 
nasium mein Streben noch m ehr hindorte. Konnte ich 
es doch im ersten- Jahre nicht dahin bringen, tcchnische 
oder noch viel weniger theorotischo Abhandlungen iiber 
tcchnischo odor physikalischo Eragen in franizosischon 
Journalon zu studieren. Der franzosischo Unterricht im 
Gymnasiuin 'war żu oberfliichlich gcwesenj vom englischen

war ja iiberhaupt nicht dic Redo. Griechiscli und La- 
teinisch habo ich natiirlich am Tago nach dom Abi- 
turiontonoxamen bciseite geworfon, aber das, was m ir 
fchlto, Englisch" und Eranzosisch, muBto ich neben 
moineń oigontlichen Studien auch nooh erst lernon: cin  
verzwoifeltor K am pf um das absolut Notwendigstc.

Oktobcr 1855 ging ich zur Kóniglichon EisengioBorci 
in  Borlin, um dort fiinf Monato Fonnerarboit zń orlernen. 
Am 1. A pril t r a t  ich dann in moino ersto Stellung 
ais Zeichner bei dćr klcinen Maschinenfabrik von Geschkat 
succcssores in 01iva boi Danzig oin. Ich kann nicht 
unterlassen, iiber moinen A ufenthalt in OIiva noch einiges 
oinzurcihen, um zu zeigen, welche Umwalznngen aller 
Verhaltnisse ein Techniker in seinem Leben durchmachen 
muBto. Moine erste Ausarbeitung war die Konstruktion 
einer ais riesig angesehoncn Dampfmaschine von sago 
24 Pfordekriiften, natiirlich eino Balanciermaschino, denn 
nur Balanciormaschinengalten damals alsreell. Einzelne 
Berliner Maschinenfabriken wagtcn freilich schon damals 
hin und wieder einfaehere IConstruktioncn, doeh das 
wurdo Pfuschorei genannt. Dor hochsto Kesscldruck 
betrug oigentlich nttr zwoi Atmospharen. Es wurde 

aber behauptot, daB einige Berliner 
Eabrikcn es schon, allerdings nurin  
ihren eigenen Worken, m itv ie rA t- 
mospbaren gemacht hiitten.

Der Kampf fiir dio Balancior- 
maschino hat noch oine ganze Reihe 
von Jahren in meinoin Leben ge- 
dauert. Ais ,,Doutsch-Hollaud‘‘ in 
Duisburg gebaut wurde-— das Work 
existiort schon lango nicht mohr 
—, siegte auf dieser Hochofenan- 
lagc boi der Gobliisemaschine auch 
wieder dor Balancier. Bei ihr m it 
netter Expansion und Kondensation 
waren Gebliiso und Dampfzylinder 
an einem Ende der Balaneiórs, auf 
der andern Seite oin Gegengewicht 
und dio Eliigelstango. Don auf- 
trotenden StoB wuBte m an nicht zu 
vorhindern. Auf dor Pfaueninselboi 
Potsdam trieb eino sehr kleino Ba- 
lancicrmaschino (viollcioht 6 bis 10 
PS) ihre Sohwungrad- und Kurbel-- 

welle m it durchaus sehr maBiger Gcschwindigkoit. Dio- 
Kurbslwollu hatto oin kleines Zahngotricbc, -welchos in 
ein grofiores eingriff und dadurch eine Welle trieb, die 
m ittels Kurbel-Fliigelstango einen zweiten Balancier an- 
trieb, an weichem dann endlich dio Pumpo hing. D er 
Masehinist war ein Englander. In  alle dieso. Kompli- 
kationen muBto man sich damals hineinarboiten, um sich 
nachher von allen diosen Vorurtoilen wieder zu bofreien.

Unsere Tagelohner in 01iva erhielten oinen Tagolohn 
von 50 Pf. Auf meine orstaunto Frage hieriiber erwiderto- 
m ir moin Ohof, daB dor Lohn erst seit kurzem so hoch. 
heraufgesetzt soi. In  Potsdam hatte ich dio Familio 
eines Rogierungssckrctiirs gckannt, welcho sich ihro 
B uttcr aus der Weichsolniederung per Post zuschickcn 
lieB, das Pfund But-ter m it 2 Silbcrgroschen bezalilend. 
Dies ging so bis zur Eroffnung der Ostbahn. Nach dieser 
Zeit stiegen alle Preise bis fast auf den Berliner Markt- 
preis, B uttcr kostete damals in Berliner Kaufliiden aus. 
dem Fasse 4 It, bis G Grosclicn das Pfund. Die Folgo 
war natiirlich in dor Weichselnicdorung eine Hungcrsnct,. 
weil dic Lohne nicht ebenso schnoll stiegen. Dieselbe 
Erschcinung war in PreuBen bereits bei andoren neuen 
Eisenbahnstrecken gemacht, zum Beispiolin Obcrschlesien.

Um Danzig herum florierten iiber 70 Hammcrwerke, 
welchc ausim portiortem  Schrott Handolseisen herstellten. 
Die Maschinenfabrik Geschkat succesSorcs betrieb auch, 
cin derartigcs Hamnicrwork und wurde vou den anderen 
heftig angegriffen, ais sio zuerst bei einer Submission, 
m it ihrem Preise alle anderen untcrbictend, auf 7% B er- 
lin o r Taler pro Zentner Kerabging (450M arkpro Tonne).
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Zwoi bis vior Jahro spater sind unge fiihr alle dioso Hammor- 
werko oingegangen. Dio vorhor ais sehr wohlhabcnd, 
ja  ais rcioh angosehenon Bositzor hatton dann plotzlich 
nichts mehr. F iir ihro woit iiber 100. Wasserriidor gab 
os koine Vorwendung. Ieh habo spiitor lango Zoit oinen 
solehen Werksbositzor alsoinfachon Hammerschinied boim 
Boohumor Voroin bosohiiftigt, boi dossen vorhor noch ais 
besonders roich geltendem Bruder ich in Oliva moino 
Visito gomacht und an oinigon soinor Gesellschafton gern 
toilgenoramen' hatto. Boi unsoron dortigen Hammor- 
worksleuten habo ich auch zum orsten Mało oinon Stroik 
orlobt. Dieso Arboitor waren boi dom Hammcrwerks- 
moistor in K ost und Logis. Sio stro ik ten , um durch- 
zusotzon, daB sio in  dor Woche nur droimal Fisch (alloin 
Fisch ohno irgond etwas daboi) zu csson brnuchton. 
Vergangeno Zustiinde!

Meino Stollung in 01iva gab ich auf, um meiner 
Militiirpflicht zu gontigen, Unerwartetorwóiso wurde ich 
wegon oines Krampfaderbruchos ais untauglich abgewiosen. 
Ich erhielt dann im  Zeichonbureau des nou gegriindotcn 
Doutsch-Holliindischen Actienvereines auf dem Hoch- 
fcldo boi Duisburg oino Stelle, in welchor ich zwoi Jahro 
yorblieb, bis der Bau dor H tttte fertig  und oin Hochofon 
angoblason war. Beziiglich dor Hochofenproduktion da- 
maliger Zoit kann ich folgendos roforioren: Der Genoral- 
direktor dos Werkos hatte  an oinem Hochofon ein Gestell 
von 36 Zoll Durehmesser angeordnet; von don m it mir 
bokannten Hochofnorn wurdo dariibor gelacht und be- 
hauptot, daB or aus diesom Ofo.n niomals graues Eisen 
erhalten wordo. Ais ich ihm das wiodorborichtoto, sagto 
er m ir: „O , m it solchom Gostollo habon wir iń Hordo 
schon droimal in 24 Stunden otwas Ubor 300 Zontner 
crblasen.“  Ais ich dioso AouBorung don zwoi Diroktoren 
bonaehbarter Werke orzahlte, sagte dor oine: ,;Dor Korl 
liigt wio gedruckt11, und dor andere: „Wio kann man so 
ungosohickt liigen ?“ 300 Zontner sind 10 Tonnen. So war 
es damals!

Es t r a t  dann eino schwero industrielle Baisse oin. 
Fiir mich lag nur hoehst ungenugende Beschaftigung 
vor, ich fiihlto mich in  m einer Stellung unsicher und 
tr a t  aus ih r aus. Um den Walzwerksbetriob, meino oigent- 
licho Liobhaboroi, ordentlich konnenzulernen, arbeitete 
ich ais Arboitor ungefahr 8 Monato auf der Gutehoffnungs- 
hiitto ais Pud dl er und im W alzwcrke, nahm dann aber 
Ende 1859 eino Stello ais Maschincnwerkmoistcr boi dor 
Kóniglichcn Borgwerksdirektion Saarbrucken an. Trotz 
des sehr kleinen Einkommens hoirateto ich dort im 
Jahre 1862 Hulda Goeoko, dio Toohtor eines Duisburger 
Justizratcs.

Endlich gelang es m ir im Jahre 1863, wiodor oino 
Anstellung in dem Ton mir ersehnten Hiittenfaehe zu 
erlangcn ais , ,d o r  In g e n io u r“ in dem der Gesellsehaft 
Phoonix gehorondon Walzwerke in Eschwoiler-Auo. Nach 
zwoi Jahren wurde ich voin Boehumer Vbreino in Bochum 
ais Vorstolier des Konstruktionsburoaus engagiert, avan- 
cierto dort e rst in dio Stello des Oberingenieurs, dann in 
dio dos technischen D irektors und yerblieb iiberhaupt 
bei dieser Gesellsehaft 16 Jahro. Ich habe daselbst moinos 
Wissons ais orstor Bollofen gebaut. Infolge der Vor- 
schrift, daB alle Eisenbahnwaggonriider Bremsen habon 
muBten, konnten die bis dahin nur in Bochum und zuletzt 
auch bei K rupp aus TiegelguBstahl gegossenen GuBstahl- 
scheibenrader wegen ihrer groBen Hiirto in ihrer Brauch- 
barkoit nur auf das iiufierste bescliriinkt werden. Ich 
habo daher dort zuerst dio Fabrikation der gewalzten 
Scheibenradsterne aus GuBstald, welche nachher ja  ganz 
allgemein gewordon sind, durehgofuhrt. Dio Erneuerungs- 
und Bautiitigkoit war in Bochum sehr groB: Bossomer- 
werke, Hoehofenanlage, Martinwerk, Thomasanlagc, aller-
loi W erkstiitten u. a. m.

Es war oino sehr roicho Arbeits- und Schaffonszeit, 
an die ich nur m it Freuden zuriickdonko, doch zwangen 
mich Porsonalverliiiltnisso, 1881 diose Stellung wieder 
aufzugeben. Ich ubernuhm die technischo Direktion der 
Hannoyersehon Maschinenbau-Aktiengesellschaft vormals 
Georg Egostorff, wo ieh bis Ende 1887 verblicb. Von dort 
engagiertemich August Thyssen alstechnischeiiDirektordor 
ihm fast allein gohijrendcn Gesellsehaft fiir Stahlindustric 
in Bochum. Ich hicltdio ganze Situation doskloinon Werkos 
neben dem Boehumer Vorein, zumal da es nur Artikel 
in  Konkurrenz m it diesem produzierte, fiir ziomlich 
schwiichlich, kannto im Ubrigen aus friiheror Erfahrung 
die Ansichton dos Gcncraldirektors dos Boehumer Ver- 
oines, des H errn Baaro, und brachte dahor den Ankauf 
der Thyssen gehorondon Staldindustrie durch don Bochu- 
mor Vorcin zustando. Ich wurdo dann zwar noch einmal 
teohnischer Diroktor dieses Vereines, zog aber ein Jahr 
spater die sich m ir biotonde Stellung ais D irektor der 
Khoinischen Stahlwerkc vor. Nach einigon Jahren bogann 
ich dort dio groBartigon modornen Umwalzungen, wie dio 
Abschaffung dor Schinolzofen im Thomasworke', die yiel- 
faeho VergroBorung der Hochofenproduktion, dio Ab
schaffung dor Wiirmofen in  den groBon Walzwerken, 
deren Produktion obenfalls wesentlioh groBer worden 
muBte, don Ersatz oiniger Dampfmaschinen durch Gicht- 
gasmotoron odor Elektrizitiit, Aonderungen, dio zwar 
noch woit Ubor meine Tiitigkoit hinaus fortgcse tzt wurdon, 
abor dooh die letzton Jahre dieB er Tatigkeit zu don 
arboitsyollstcn und sehonston meinos Lebens gomacht 
haben.

Am 1. Juli 1903 logto ich meino Stollung ais Diroktor 
niedor, blieb jindeseon noch ,.consulting engineer“  und 
wurdo nach einigor Zeit in den Aufsichtsrat gewiihlt. Fiir 
moino Altersriiho orwiihlto ich mir Bonn und muflte bald 
wegen wachsendor Altersschwiiche meine Stellung .ais 
Aufsiohtsratsmitglied auch noch aufgeben."

D am it bricht Holmholtz seine Aufzoichnungon, dio or 
in Bonn am 28. Soptomber 1911 niedergeschiiobon hat, ab. 
Indom sie dio wichtigstcn Geschehnisso im Lobon ihros 
Verfassers erziihlcn, woisen sio auch schon auf mancho 
Ziigo hin, dio uns auf seine gosamte Voranlagiing, seino 
Neigungen, Fahigkoiten und Bestrobungen schlieBon 
lassen. Indossen zwingt dio erkliirlicho ZurUckhaltung, 
dio Holmholtz sich boi der Schildorung seiner Tiitigkoit 
in unserer Eisenindustrie auferlegt hat, doch dazu, noch 
oiniges zur Erganzung seines Charakterbildes hinzuzufugen. 
Helmholtz galt in den Jahren, die ihn auf der Hohe soinee 
Schaffens sahon, boi seinen BerufBgenosson ais ein hervor- 
ragender Fachmann. Sein in  strengor theoretiseher 
Schulung und vic!seitiger praktischor Erfahrung ge- 
wonnenes technischos Konnen, sein fiir jeden Fortschritt 
der Technik empfiinglicher Sinn und gewinnendo Um- 
gangsformen, die in yornehmer Gesinnung wurzelten, 
lieBen ihn von yornhorein zu loitondcr Stellung borufen 
erscheinen, zumal da er, begeistert fiir sein Fach, in seiner 
Berufsarbeit unermudlieh war. W ir yerstehen es dahor, 
daB Holmholtz m it Bofriedigung auf sein Leben zuriick- 
blicken konnte, ais er, hinterjungerenK riifton stillzuruck. 
tretend, sich im Jahre 1903 an den sonnigen Bhoin nach 
Bonnirfden wohlverdienten Buhestand zuriickzog. Leider 
verliefen soine letzten Jahro nicht ungetriibt. Donn 
sehwer einpfand er in don Tagen des Altors don Nieder- 
gang seiner korporlichen und geistigon K rafte, doren 
Schwinden den Greis auch zwang, den Zusammonhang 
m it der ohnehin unter der Sichel des Todes immer mehr 
dahinschwindenden Zahl soiner Freundo in  der, Eisen
industrie nach und nach ganz aufzugeben; am tiefsten 
aber tra f  ihn zuletzt noch der yolligo Zusammenbruch 
unseres Vaterlandes, von desset) wirtschaftlich so gliin- 
zendem Aufstiege er einst Zeugo gewesen war.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslosl
Beachtet die 12. Listę der Stellung Suchenden auf Seite 128/30 des Anzeigenteiles.


