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Beitrag zur Regelung der Gaswirtschaft auf Huttenwerken.
Von SLb&Sfng. M. S c h lip k o te r  in Gelsenkirchen.

A Ile Huttenwerke, die auf eine moglichst rest- 
lose Ausnutzung der erzeugten Gase einge- 

stellt sind, miissen m it dem Zustand ,,Gasmangel“ 
rechnen. Die Ursachen hierfiir konnen sein: Still- 
stande im Hochofenbetrieb, langsamer Ofengang, 
Hangen, nicht zuletzt aber auch unsachgemaBe 
Yerbrennung an den Verbrauchsstellen. Solche 
Perioden sind vielfach nur voriibergehender Natur 
und haben dann weiter keine oder nicht erheblich 
fiihlbare Nachteile. Sje konnen aber auch von liinge- 
rer Dauer sein und dann bei falsclier Regulierung an 
den Verbrauchsstellen Warmeverluste zur Folgę 
haben, die gerade in solchen Augenblicken am wenig- 
sten zu ertragen sind,

Das erste, einfachste und zugleich wirksamste 
Mittel bei Gasmangel ist das Abstellen von Wind- 
erhitzern. Die Gasschieber werden zugemacht, 
Luftklappen und Essenventile geschlossen und darauf 
gesehen, daB ein bestimmter (statischer) Druck in 
der zufiihrenden Gasleitung herrscht, um zunachst 
sicher vor Esplosionen zu sein. Soweit es sich um 
Gasmangel von kiirzerer Dauer handelt, kann man 
solcher MaBnahme ohne weiteres zustimmen.

Erstreckt sich diese Periode dagegen iiber einen 
langeren Zeitraum, so kann man mit diesem ein- 
fachen Mittel nicht auskommen, wenn nicht das Gas 
unratiónell yerbrannt werden soli. Eine Regulierung 
n ur nach  G a sd ru c k  ist dann unzureichend. Um 
iiber diese Yerhaltnisso durch Zahlenmaterial Auf- 
schluB zu gewinnen, wurden bei einer Cowperreihe 
nachfolgende Versuche angestellt, dereń Ergebnisse 
naturlich fiir alle Brennergruppen Giiltigkeit haben, 
z. B. Kesselbatterien.

A n o rd n u n g  d e r V ersu ch e  (Abb. 1). Die in 
Abb. 1 eingezeichneten Winderhitzergruppen 1 ‘bis 5 
und 6 bis 10 (3 und 8 sind noch nicht gebaut) waren 
an den gemeinsamen Kamin K angoschlossen. Dic 
Zuftihrung des Gases. erfolgte in Pfeilrichtung auf 
dem Wege a-ti-c. (Bei nonnalem Betrieb wurde 
auch Gas durch das Ventil Y t  auf dem Wege a-d-c-b 
geleitet.) Da jede Gruppe fiir einen Ofen bestimmt 
war, so standen stets drei Apparate auf Gas, einer 
auf Wind, so daB die Leitung von 1500 mm <J) Gas 
iiir sechs Winderhitzer bringen muBte. Bei S wurde

xxxvnr.M

eine Versuchsstelle eingerichtet. Dio Bestimmung 
der Gasmenge erfolgte durch ein Staurohr nach 
Dr. Brabbće, welches in der Entfernung 1/3 r  vom 
Mittelpunkt des Rolires eingeb.aut w ar1).

Gemessen wurde:
a) dio mittlero dynamisohe Druckhoho . . . .  hd
b) „  „  statisoho .............................. .... hs
c) „  Tem peratur des G a s e s ........................... t
d) ,, Zusammensetzung des nassen Gases zur 

Bestimmung seines Raumgewichtes . . . .  f
e) dor B a ro m e te rs ta n d .........................................b
f) ,, E s s e n z u g ..................................................... e
g) die Zusammensetzung dor Bauohgaso . . .

( 4 c D @  @  (  --------- i----1_ — . —. _*--- ----- -i---- k.---<----------:-------pa-*a . '
s yr

Abbildung 1. Gasfiihrung dor Ver8uchsanlage.

Variiert ^"urde sodann:
1. die Anzahl der angesohlossenen W inderhitzer;
2. der statisehe Druck an der Yorsuohsstello.

Die Luftklappen wurden vor Beginn der Versuche 
durch den Apparatenwarter oingestellt und dann 
nicht mehr geandert.

E rg e b n is se  d er V ersuche. Die Berechnung 
des Gasgewichtes y ist fiir einen mittleren statischen 
Druck h, =  42 mm H zO durchgefuhrt, da Aende- 
rungen von h, von ±  10 mm H aO auf y  nur einen 
unwesentlichen EinfluB haben. Die Gasanalyse 
ergab folgende Zusammensetzung (trocken) in Vol.-%: 
14,1 % C 02; 27,1 %  CO; 4,0 %  H; 54,8 %  N; daher 
wiegt 1 cbm Gas boi 0 0 und 760 mm QS =  1,8056 kg. 
Ferner war die Temperatur des Gases =  +  27 °, 
der Barometerstand b =  737 mm QS, also der

absolute Druck des Gases. 737 +  - —- == 740 mm QS.

Nach
ę r i i

T„

dem
P i -

T i

13,6
Mariotte- Gay-Lussacschen 

der In d e i 1

Gesetz ist

bezieht sich 'auf die

l ) Zulassig, weil es hier in erater Linio auf Ver- 
gleichswerte ankommt.
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Zahlentafel 1. S t i in d l ic h e r  G a s y e rb ra u e h  jo C ow per.

1 3 ■ 1 4 1 5 ' 1 6

* b ° b C » b 0 | a b  | o  1 » ! b ] c

C o w p e r 6 5 4 3 O
a u f  G as

N r . i .  2, *, 7, 9 , 10 2, i ,  7 , 9 , 10 M e h r- 2, 7 , 9, 10 .M c h r- 2, 7, 9 M c h r-
O*•» 9 M e h r-

s tu n d l . s tu n d l. y e r - s tu n d l . y e r - s tu n d l . v e r- a ti in d l. T c r-

b r a u c h G » sv e r- b r a u c h G a sy e r- b r a u c h G a s r e r - b r a u c h
>■, h d b r a u c h h d b ra u c h in  % h d b rn u c h In  % h d b r a u c h in  % h d b r a u c h in  %

m m lla O m m H sO j c
C o w p e r m m  HaO C o w p e r b e z . a u f m m  II-.‘0 j e

C o w p e r b e z .  a u f m m  IŁiO
j e

C o w p e r b e z . a u f mm II>0 J e
C o w p e r b e r .  a u f

in  m 8 In  m 3 S p . 2 b in  m 3 S p . 2 b in  m 3 S p . 2 b in  m 3 S p . 2 b

32 2 ,40 6040 ___ ;___ . 1,48 7090 17 ,4 1 ,08 8090 34 ,0 — . __ —

34 2 ,67 6350 1,98 6580 3,6 1,52 7190 13,2 1,11 8180 28 ,8 — rrr: — •

36 2,71 6400 2,02 6620 3,3 1,58 7320 14 ,4 1,17 8400 31,3 — — —

38 2 ,80 6510 2,11 6780 4 ,2 1,66 7520 15,5 1,22 8580 31,6 0 ,5 8 8880 36 ,4
40 2,87 6600 2,16 6850 3 ,8 1,75 7710 16,8 1,26 8720 32,1 0 ,69 9600 45 ,5
42 3 ,09 6825 2 ,2 6 7030 3 ,0 1,84 7910 15,9 1,28 8800 30,1 0 ,70 9750 42 ,8
44 3 ,15 6900 2 ,4 0 7080 2,6 1,92 8080 17,1 1,30 8860 2 8 ,5 0 ,69 9600 28 ,2
46 3 ,1 9 6940 2 ,5 4 7430 7,1 1,98 8190 18,0 — — — 0 ,78 10300 48 ,5
48 3 ,2 5 7020 2 ,6 2 7550 7,3 1,94 8120 15,6 — — — 0 ,89 10970 56,3
50 3 ,3 4 7110 2,66 7600 6 ,9 2,12 8480 19,3 — — — ■ 0 ,82 10540 48 ,4
52 3,36 7140 2 ,5 9 7500 0 ,83 10620 48,6
54 3 ,3 8 7160 2 ,85 7870

Druek- und Temperaturverliitltnisse Im Versuclis- 
zustand. Daraus ergibt sich ~  =  1,128 und y trocken

1,3056  
“  1 ,128 ’ S ‘

Das Gas enthielt, bezogen auf 0 0 und 760 mm Q S, 
34,5 g l i 20  in Dampfform. Fiir den Versuchszustand

Zahlentafel 2. G as iib e rb ch u fi.

V, an der Versuchsstelle V, =  c • F - 3600 m3, wenn F 
der Quersehnitt des Rohres ist. F =  1,767 m'-,

3 4 5 u
i 2

a b a b a *
Cowper 
auf Gas G 5 4 3 2

stundl. stundl. Gcsamt- stundl. Gesamt- stundl. Gesamt- stundl. Gesamt-
Gasver- Mehr- fiber- Mehr- uber- Mehr- iiber- Mehr- iiber-

h 3 brauch Ter- scbuB ver- schuB ver- schuB yer- schuB
brauch an Gas brauch an Gas brauch an Gas brauch an Gas

mm 1I‘.’0 j e Je in m:t in m;J in m3 j e in m3Cowper Cowper bez. auf Cowper bez. auf Cowper bez. auf Cowper bez. auf
In ms in m3 S p . 2 in m3 S p . 2 in m3 S p . 2 in m3 S p . 2

32 6040 — — 1050 7880 2050 11 970 — —

34 6350 230 5200 840 9340 1830 10 560 —

36 6400 220 5300 920 9120 2000 13 200 — . —

38 6510 270 5160 1010 8980 2070 13 320 2370 2 1 3 0 0
40 6600 -250 5350 1110 8760 2120 13 440 3000 20 400
42 6825 205 5800 1085 9310 1975 14 550 2925 21 450
44 6900 180 6000 1180 9080 1960 14 820 2700 22 200
46 6940 490 4490 1250 8880 — — 3360 2 1 0 4 0
48 7020 530 4370 1100 9640 — , — 3950 2 0 1 8 0
50 7110 490 4660 1370 8740 ■ — — 3430 21 580
52 7140 360 5340 — ------ — — . 3480 21 700
54 7160 710 3610

hat dieser Wassergehalt nach Regnault und Zeuner 
cin Volumen v == 0,0345 • 1,417 =  0,0489 m3.

Das Gasgemisch, besteliend aus 0,9511 Vol.-% 
troebenem .Gas und 0,0489 Vol.-% H 20-I3ampf, 
wiegt daher -f =  0,9511 • 1,157 +  0,0345 =  1,1345 
kg/m3.

Zwischen der Gasgeschwindigkeit c und der 
dynamischeu Druckhohe hd besteht die Beziehung

W -
2 • g ■ hd Daraus ist die stiindliche Gasmenge

• i t r  v i c  • 1,7 b /  • obUU OQqo r\ J i—
daim ist\„-= 1 ^  = -----yM ----- =  ' 1 d ‘

In den Zahlentafeln 1 bis 3 sind die Yersuchs- 
ergebnisse zusanunengestellt. Zahlentafel 1 enthalt 
in der ersten Spalte den' statischen Druck ha an der 

Yersuchsstelle inmmHjO, 
abgestuft von 2 zu 2 mm; 
in den weiteren Sp alten 
fiir verscliiedene Cowper- 
gruppen
a) die dynamische Druck

hohe h | in mm PLO;
b) den daraus folgenden 

stundlichen Gasver- 
brauch in m3 bei 0 °/760 
mm QS eines jeden der 
angesclilossenen Cow
per; dabei wurde ange- 
nommen, daB die bei 
S gemessene Gasmenge 
sich gleichmaBig auf die 
einzelnen Apparate ver- 
teilt;

c) den Mehrverbrauch der 
Winderhitzer in %, be
zogen auf den Normal- 
zustand (6 Cowper auf 
Gas).

Zahlentafel 2 gibt eine Uebersicht iiber den Mehr- 
vcrbraueh der einzelnen Cowper in m3 fiir die ver- 
schiedenen Versuchsperioden, sowie den Gesamt- 
iibersckuB an Gas, der durch Abstellen von Appa- 
raten erzielt wird. Zahlentafel 3 enthalt Rauchgas 
analysen wahrend der Versuchsgruppen I bis III.

Abb. 2 und 3 sind graphische Darstellungen der 
Ergebnisse in Zahlentafel 1; in Abb. 2 ist der Gas- 
verbraueh dargestellt ais Funktion des statischen 
Druckes fur jede Cowpergruppe, in Abb. 3 ais Funk-'-
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Zahlentafel 3.

!?

•i-$000 
§■

^ffSOO
-<5

Abbildung 2. Gasverbrauch ais Funktion 
des statisehen Druokes fiir jede Cowpergruppe.

tion jeder Cowpergruppe fiir wechselndc statische
Driieke.

Man ersieht daraus folgendes:

1. Mit wachsendem statischem Druck nimmt der 
Gasverbrauch je Cowper zu (Abb. 2), und zwar 
um so schneller, je weniger Cowper angeschlossen 
sind. Die Kurven werden allmiihlich flaelier, da 
der Reibungswiderstand in der Leitung m it dem 
Quadratc der Geschwindigkeit zuniinint.

2. Je weniger Cowper an die Leitung angeschlossen 
werden, um so gróBer ist der Gasverbrauch bei 
gleichem hs. Dies geht schon aus Abb. 2 hervor, 
wird aber besonders deutlich in Abb. 3 więder- 
gegeben. Durch fortgesetzte Verminderung der 
angeschlossenen Cowper werden die Kurven 
immer steiler. Gegeniibcr den normalen Betriebs- 
verhaltnissen (6 Cowper auf Gas) nimmt bei Ab- 
stellen von zwei Apparaten der Gasverbrauch

z
> -  Zatf. der Conper auf' Gas

Abbildung 3. Gasverbrauch ais Funktion jeder
Cowpergruppe fiir weehselnde statische Drucke.

man d re i Cowper auBcr Betrieb nehmen muB, wen11 
man das Gas fiir zwei Cowper gewinnen will. Gleich- 
zeitig m it diesem MehiTerbrauch an Gas wird natiir- 
lich die Verbrennung sclilechter, wie ein Blick auf 
dic Zahlentafel 3 zeigt. (DaB bei Cowper 4 und 9 
der Sauerstoffgehalt der Eauchgasc zuniichst ab- 
nimmt, ohne daB CO auftritt, hat seinen Grund in 
der schlechten Einstellung des Apparates im Normal- 
ziistand.)

Die Ursache fiir diese Steigerung im Gasver- 
braucli ist der Essenzug. Wirkt der normal fiir sechs 
Apparate arbcitendeKamin auf eine geringereAnzahl, 
sp wąchśt in entsprechender Weise die je Cowper 
verfiigbarc Zugkraft. Dies hat zur. Folgę, daB bei 
konstantem Druck in der Gaszufiihrungsleitung die 
geforderte Gasmenge sich andert, und zwar, wie die 
Versuche gezeigt haben, in solchem MaBe, daB der 
Betriebsleiter an dieser Tatsache nicht achtlos 
vorubergehen darf. Bei Yersuchsgruppc I  betrug der

10 5 0 0

10000

b e s tim m u n g e n . je Cowper im Mittel um 16,12 %, bei Abstellen 
yon vier Apparaten sogar um 44,34 % zu.
Wird z. B. bei Gasmangel der Bedarf von zwei 

Cowpern an anderer Stelle benotigt, so kann man 
durch einfaches Abstellen dieser Apparate die er- 
forderliclie Gasmenge nicht freimachen. Bei h6 

werden auf diese Weise nur 8760 m3 
2) eriibrigt, also wenig melir, ais der 

Verbrauch eines Windcrhitzers bei Normalzustand. 
E rst bei Abstellen eines dritten Cowpers kann man 
die notige Gasmenge vron 13 000 m3 liefern, so daB

11000



1096 Stahl und Eisen. Ueber die Heralełlung nahtloser Rohre. 39. Jahrg. Nr. 38.

Wcrken, schwierig sein, diese Ermittlungen 
einigermaCen genau durchzuliihren. Auch kann 
die Moglichkeit der Variationen sehr groB sein, 
so daB die Zahlentafel leicht einen den Gesiclits- 
kreis des Arbeiters iiberschreitendcn Umfang an- 
nehmen w tir de.

2. Am einfachsten und zweckmiiBigsten ist der Ein- 
bau von Geschwindigkeitsmessern in den Gas- 
zufiilirungsleitungen eines jeden Cowpers. Hier 
hat man die Moglichkeit, die verbrauchte Gas- 
menge gut zu tiberwachen, und kannnun folgende 
Betriebsvorschrift aufstellen:

„Bei Gasmangel sind zunachst so viel Cowper 
abzustellen, daB in der Hauptleitung Ueberdruck 
besteht. Darauf sind die Apparate dureh Drosse- 
lung der Gasventile auf die normale vorgeschrio- 
bene Gasgeschwindigkeit zu regulieren (man kann 
die Skala der Zugmesser fiir mittleren Wert 
von 7 ausrechnen und beschriften). Der sich 
notwendigerweise einstellende GasiibersehuB kann 
dann zur Beheizung vorher abgestellter Cowper 
wieder nutzbar gemaclit werden."

Rohre unter besonderer Beruck- 
sichtigung des Mannesmann-Schragwalz-Verfahrens.

Von 5)r.=3ng. K a r l  G ru b e r in Rheydt.
■

fFortseteung von Seite 1075.)

Mannesmann’sches Pilger-Walzwerk. chen dieser Arbeitsvorgang durchgefiihrt werden

Das yorliegende Verfahren bearbeitet einen auf kann. Insbesondere ist zunachst unterschieden, in
einen Dorn gebrachteń Hohlblock zwischen welcher Richtung sich die Walzen bewegen. Die

Walzen derart, daB bei jeder Umdrehung der Walzen Praxis hat ergebon, daB sich zweckmaBig die Walzen
ein kleines Stuck des Hohlblocks zu einem Rohr aus- in der Richtung vom Yorderen Ende gegen das hin-

Abbildung 31. Pilgerwalzen. KaUbcrąnereohnltt am
Walzenkonus,

gewalżt wird. Wir bezeichnen das der Walze zu- tere Ende des Hohlblocks bewegen, also umgekehrt
gewendete Stuck des Hohlblocks ais den vorderen wie beim gewohnlichen WalzprozeB, bei welchem
Teil desselben, den entgegengesetzteń ais den hin- das Walzgut in die Walzen eingezogen wird.
teren Teil. In der Patentschriit Nr. 58 762, in wel- Bei dem praktisch durchgebildeten Mannesmann- 
oher diese Erfindung genauer beschrieben ist, sind WalzYerfahren ist die Walze wie auf Abb. 31 er-
yerschiedene Moglichkeiten wedergegeben, nach wel- sichtlich konstruiert. Die Walzen weisen ein An-

Essenzug — 35 mm Hj.0. Ob er sich im Laufe der 
Versuche geandert hat, geht aus dem Protokoll 
nicht mehr h e rn r , ist aber nicht anzunehmen.

Nun erhebt sich naturgemaB dio Frage, wie muB 
fur solche Falle die Gasregulierung am zweckmaBig- 
sten gehandhabt werden. Dem praktischen Gefiihl 
des Arbeiters wird man es wohl nicht uberlassen 
k6nnen, in den einzelnen Fiillen den richtigen Druck 
herauszufinden, selbst wenn man ihn noch so gut 
instruiert. Man muB sich auch hier,. wie uberall, 
vom eigenen Denken der ausfuhrenden Organe frei- 
machen. Jo mehr selbstandige Denker im Betrieb 
vorhanden sind, imi so leichter treten im allgemeinen 
Betriebsstorungen auf oder ist Gelegenheit zum 
Gegeneinanderarbeiten gegeben.

Zwei Wege sind moglich, um dem Mannę klare 
Instruktionen geben zu konnen:
1. Man ermittelt dureh Yersuche analog den hier 

beschriebenen fiir verschiedene Betrieb3verhalt- 
nisse dio entsprechenden Zahlen, stellt sie in 
einer Zahlentafel zusammen und laBt danach 
arbeiten. Es durfte aber, namentlich auf alteren

Ueber die Herstellung nahtloser
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steigen des Kalibers auf in der Weise, daB an einer 
Stelle der Walzen eine Oeffnung gegeben wird, die 
etwas groBer ais der AuBendurchmesser des Hohl- 
blocks ist. Das Kaliber yerjiingt sich allmahlich 
auf dem Umfange der Walzen bis zum AuBendurch- 
messer des fertigen Rohres. — Bei der Besprechung 
der einzelnen Arbeitsvorgange in den verschiedenen 
Stellungen der Walzen wird dieser Punkt nochmals 
naher beriihrt. — Die Walzen sind auBerdem nach 
Patent Nr. 88 638 ebenso wie alle Walzen fur Rund
eisen seitlich etwas geoffnet und ist dieser Umstand

gegriffen, weil das Kaliber an dieser Stelle enger zu 
werden beginnt. Es ist die Arbeit des sog. Walz- 
konus, der allmahlich boi dem Fortgang der Drehung 
das Kaliber weiter verengt bis zu der Stelle, bei 
welcher der richtige Rohrdurchmesser erreicht ist, 
wie dies Stellung 3 zeigt. — Der eigentliche Walz- 
pfozeB findet also wahrend der Drehung der Walzen 
von der Stellung 2 bis zur Stellung 3 statt. Der 
Błock wird wahrend dieser beiden letztgenannten 
Arbeitsvorgilnge m it dem Dom zuriickgeschoben. 
Der gewaltsamen Riickwartsbewegung des Dornes 

mit dem Błock, die durch die 
Walze veranlaBt ist, wirkt ent- 
gegen ein Federdruck oder Luft- 
druck der Speisevorrichtung. 
Dieser Druck ist, insbesondere 

' "*■ zu Beginn, geringer ais der
Druck, mit welchem das Werk- 
stitek von der Walze zuriick- 

Abbildung 32. gestoBen wird. Sobald die Walze
Arbeitsvorgang beim Pilgerwalzwerk. aber das Werkstuck wieder los-

laBt, wird der Hohlblock mit 
der Dornstange wieder nach 

beim Robrwalzen vorwarts geschleudert und zwar so weit, ais es der
von Bedeutung, da- Anschlag zulaBt. Damit das Rohr nun von der
mit das Rohr nicht Walze wieder losgelassen wird, crhalt die Walze an
auf dem Dorn fest- 
gewalzt wird.

Zur Einfiihrung 
des Materials in die H: W \

Walze, das bei je- 
dem Arb eit?vorgang 
von der Walze zu- A

riickgestoBen wird, 
dient die sog. Speise- prapa
vorrichtung,die dem 
Dorn eine elastische 
Hin- und Herbewe- 
gung einerseits, und 

anderseits eine 
schrittweise Vor- 
wiirtsbewegung des 
Dornes mit dem da
rauf befindlichen 
Hohlblock ermog-

Stellung 1.

T77:P nnn*

Stellung 2.

Stellung 3.

Abbildung 33. 

Vorriohtung zum Drehen 
des Hohlblockes.

Stellung 4.

dieser Stelle nach Stellung 4 eine VergroBerung des 
Kalibers, steigend bis zu einer KalibergroBe, bei 
der selbst der auBere Hohlblockdurchmesser hin- 
durchgehen kann.Stellung 6 .

1 licht. — Die Ar-
beitsvorgange (s. Abb. 32) in der Walze spielen sich 
nun wie folgt ab:

In Stellung 1 ist dio Stellung der Walze wieder- 
gegeben, so daB das Kaliber im | Durchmesser eine 
OeSnung gibt, in welche der Hohlblock in die Walzen 
eingeschoben werden kann. Damit dieser Yorschub 
nicht zu weit erfolgt, ist hinter dem Walzmittel 
ein Anschlag angebracht, der so gestellt wird, daB 
den Walzen nur so viel Materiał gegeben wird, ais

Abbildung 34. 
AnschlagTorrichtung fiir kleine

sie in einer Walzenumdrehung auszuwalzen imstande 
sind. Es ist dies bei den kleineren Walzwerken etwa 
20 mm der Lange des Hohlblocks. Bei weiterer 
Drehung der Walzen im Sinne des Pfeiles wird der 
Hohlblock durch die Walzen, wie Stellung 2 zeigt, an-

Pilgerwalzwerko.

Stellung 5 zeigt dann die Lagę unmittelbar vor 
der Stellung 1 und damit beginnt der Walzvorgang 
wieder [von n e u e m .
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Es ist noch zu bemerken und auch von besonde- 
rer Wichtigkeit, daB bei jeder Umdrehung der Wal
zen der Holilblock um 900 gedreht wird, so daB dic 
Bearbeitung des Holilblocks nach jeder Umdrehung

coCOP4 t*oo uco O o -2W)ap a
oŁOo

c5

2 spr-OrO<
©
C

*3 'C
o:«ł O Ul-o o oO) -o CD

der Walze um 900 versetzt wird. Diese Drehung 
Dornstange geschieht ebenfalls dureh die Speise- 
vorrichtung und zwar in der Weiss, daB dureh di< 
hin und her gehende Bewegung des Dornes eins 
Lagerung der ver]angerten Dornstange schrauben- 
forinig gefuhrt wird.

Eine Speisevorrichtung, bei der das Umsslzen des 
Werkstiicks unabhangig von dessen Vorscliub ist, ist 
Gegenstand des Patents 155 228 nach Abb. 33. Die 
obereSkizze zeigt die Anordnung derVorrichtung. Auf 
der Dornstange d ist das Sclialtrad m befestigt. Die 
dieses Sclialtrad umgebende Hulse h mit den Schalt- 
klinken i (s. denQuerschnitt) wird dureh einen m it der 
Dornstange d yerbundenen Schlitten t  mitgenonunen 
und greift mittels eines Zapfens 1/  in die am Wagen 
oder Schlitten s vorgesehene Scliraubennut p. Diese 
Schraubennut p ist an dem dem Walzwerk abgekehr- 
tenEndegeradliniggestaltet, so daB das Umsetzen des 
Werkstiicks immer gegen Ende der Vorwartsbewe- 
gung erfolgt und von dem Hube des Werkstiicks 
unabhangig ist. Die Einriehtung kann daher auch 
vorteilhaft zum Auspilgern solcher Bohre verwendet 
werden, die mit Riicksicht auf ihren Qucrschnitt 
immer nur um einen bestimmten Winkel gedreht 
werden miissen, damit eine richtige Einfuhrung 
zwischen die Walzen erfolgt.

Der Schlitten t  ist wie iiblich m it Federn ver- 
bunden, die bei der Verschiebung der Dornstange d 
nach rechts zusainmcngedriickt werden und das 

Werkstiick wieder vorbewegen, 
sobald es die Walzen freigeben.

Bei der dem Auswalzen ent- 
sprechenden Verschiebung des
Dornes d naeh rechts gleiten die 
Klinken i der sich drehenden 
Hulse h frei iiber die Zahne 
des Schaltrades hinweg. Bei der 
Riickwartsbcwegung des Dornes 
fallen die Klinken i aber in die 
Zahne des Schaltrades m und 
nehmen dieses Rad und damit 
die Dornstange m it Dorn und
Werkstiick mit, so daB auf
diese Weise das Umsetzen erfolgt.

Der Antrieb der Walzen und 
die Bauart der Walzenstander 
sind im wesentlichen gleich wie 
bei normalen Walzwerken. Die
Walzen werden hydraulisch oder 
elektrisch angestellt und die gro- 
Beren Walzen hydraulisch balan- 
ciert. Auch der Antrieb. der 

Walzen erfolgt in gleicher Weise dureh Vermitte- 
lung eines Kammwalzgerustes, wie bei den nor- 
malen Walzwerken. Dureh die bei jeder Umdre
hung der Walzen auftretenden StoBe beim Erfassen 
des Materials dureh die Walzen und die StoBe am 
Auschlag werden die Standcr -zweckmaBig nur aus 
StahlguB hergestellt.; Es ist fiir eine kraftige Funda- 
mentierung des Walzgerttstes zu sorgen.

Der Anschlag kann bei den kleinen Walzwerken 
federnd gebildet werden (Abb. 34), besteht jedoeh 
bei den groBeren Walzwerken fiir Rolirc bis zu 11" 
aus erheblichen Massen, die in der Lage sind, don 
StoB aufzunehmen. Aus Abb. 35 und 36 ist die 
Anordnung eines derartigen iilteren Walzwerks dem 
Wesen nach ersichtlich.
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Die Speisevorrichtung hat die Aufgabe, wie bereits erwahnt, zunachst dcii 
schrittweisen Vorschub zu ermoglichen, ferner dem Dorn und der verlangerten 
Dornstange die liin und lier gehende Beweguńg zu gestatten und bei jeder 
Walzenumdrehung den Hohlbloek um 00° zu drehen. — Wie aub Abb. 36 er- l l l '

sichtlich ist, geschah der Yorschub friiher durch ein an den Schlitten ange- 
hangtes Gewicht. An dem Schlitten war ferner noch eine zweite Kctte ange- 
bracht, die durch einen besonderen Vorrichtung nach gelassen wurde, wenn 
der Yorschub des Seklittens bewerkstelligt werden sollte, also naeh jeder
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Umdrehung fand ein ruckweises Nachłassen statt, so 
daB das Gewicht zur Wirkung kommen konnte. 
Diese beiden Bauarten sind spiiter dureh hydrau- 
lische Apparate ersetzt worden.

Die hin und her gehende Bewegung derDorn- 
stange, die ungefahr in der Lange dem Walzen- 
umfang entspricht, findet zwischen Federn statt. 
Da diese Federn auch eine Quelle von haufigen 
StOrungen sind, sind diese Anordnunpen neuerdings 
dureh pneuinatische Zylinder ersetzt worden, ahnłieh, 
wie es das Mannesmannsehe Patent Nr 91 212 vor- 
sieht. Die Vorrichtung, die das Drehen der Dorn- 
stange yersieht, ist bereits oben erw ahrt worden.

Die Walzwerke zum Herstellen der Bohre von 
2 bis 3 % " laufen bis zu 250 Umdr., die der m itt- 

g leren m it etwa 70 bis 100, die grOBten nur m it etwa
S 30 Umdr.© .

o Die Abbildungen 37a bis 37 c zeigen drei Dia- 
a gramme. die allerdings auf einer Briedeschen Fertig-
5 walze aufgenommen sind, die aber ganz ahnlich 
£  wie bei den Mannesmann-Walzwerken ausfallen, und

zwar fiir ein Kaliber yon 57, 80 und 97 mm auBe- 
rem Rohrdurchmesser. Die hierbei gewalzten Bohre 
haben etwa eine Lange von 8 m und sind ohne Nach- 
warmung, also in der Hitze, wie sie aus der Schrag- 

s  walze kommen, ausgewalzt. — Wenn man das Dia- 
•S grannn des Kalibers 57 betrachtet, so findet man 
a zuerst ein einfaches Arbeitsdiagramm, welches die 
S) Belastung des Antriebsmotors beiin Walzen nur auf 
U  einem Gerust ersichtlich macht. Man sieht aus der 

Kurve des Diagramms die einzelnsn Spitzen, die das 
a jedesmalige Erfassen des Materials bei einer Um- 
Jj drehung aufweisen und je nach der Genauigkeit der 

Steuerung groB oder Weiner ausfallen. Wird zu- 
viel Materiał in die Walzen gegeben, so fallen die 
Spitzen groBer aus. — Man sieht ferner, daB die 
Kurve am Ende des Rohres langsam aństeigt, weil 
das Materiał allmahlich kiilter wird. — Die nach- 
folgende Kufve zeigt ein doppeltes Arbeitsdiagramm, 
und zwar wnrde auf dem halben Wege zunachst

6 ein Bohr ausgewalzt, also nur ein Gerust bedient, 
und dann, ungefahr in der Mitte des Diagramms,

o* k^m auch Materiał in das zweite Gerust, so daB der 
~  Kraftbedarf entsprechend gestiegen ist. — Nach- 
£  dem das zuerst eingesteckte Bohr fertiggewalzt war, 

sinkt die K u m  wieder auf die Hohe des normalen 
Kraftverbrauchs fiir ein Walzgeriist.

Das Briede’sche Walzwerk gestattete aus be- 
stimmten Griinden nicht die Anordnung eines 
Schwungrades, wahrend das Mamicsmann-Walzwerk, 
das bei diesen kleinen Kalibern ohnehin m it hoheren 
Drehzahlen arbeiten kann, auch die Anwendung 
eines Schwungrades ermoglicht, wo dureh die Spitzen 
besser ausgeglichen werden konnen.

(Fortsetzung folgt.)
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Die Entwicklung des Rechtes der GroBindustrie im Jahre 1918.
Von Justizrat Dr. R. S c h m id t-E rn s th a u s e n ,  Rechtsanwalt beim Oberlandesgericht Diisseldorf.

(SohluC von Soite 1079.)

Das Recht der

Privatanschluflbałmen

ist durch das geltende Kleinbahngesetz vom 28. Juli 
1892 nur nebenher und ganz unvollstandig geregelt. 
Wahrend fiir alle anderen Bahnen das Recht, an die 
bestehenden Bahnlinien AnschluB nehmen zu diirfen, 
gesetzlich gewiihrleistet ist, laBt das Kleinbahngesetz 
die Gewahrung des Anschlusses vollstandig unerortert. 
Es behandelt nur die Genehmigung zum Bau und 
Betriebe, die Erlaubnis zur Betriebseroffnung und 
die Beaufsichtigung. Man glaubt daher auch ins- 
gemein, daB dio offentlichrechtliche Seite des An- 
schluBbahnwesons damit vollstandig erschopft sei 
und daB, da die PrivatanschluBbahn nicht dem 
offentlichen Verkehr diene, alles iibrige dem Privat- 
recht Uberlassen werden konne. Dies wiirde dazu 
fiihren, daB die allgemeine Yertragsfreiheit des 
Privatrechts das Verh;iltnis zwischen der Hauptbahn 
und dem AnschluBnehmer beherrscht und die H aupt
bahn daher fiir die Gewahrung und Belassung des 
Anschlusses beliebige Bedingungen stelien kann.

Dieser Standpunkt entspricht aber schon liingst 
nicht mehr den wirtsehaftlichen Verhaltnissen und 
den heutigen Rechtsanschauungen. Die Weichc, an 
der der AnschluB des groBindustriellen Werkes yon 
der Hauptbahn abzweigt, ist auch die Stelle, an der 
sich Eisenbahnrecht und Industrierecht beriihren. 
Recht und Nutzen des GroBverkehrs und der GroB- 
industrie mussen iibereingebracht w'erden, wenn 
beiden der ihnen zukommende Platz im wirtschaft- 
lichen Leben gewahrt werden soli. Ueberall, wo die 
Industrie von polizeilichen Genehmigungen abhangt, 
sind diese ipit solchen Sicherungen ausgestaltet, daB 
der Berechtigte sein Unternehmen darauf wirtschaft- 
lich begriinden kann. . Sie werden ihm entweder 
dauernd, wie die gewerbliche Genehmigung nach 
§ 16 GO., oder auf lange Zeit, wie die wasserrechtliche 
Verleihung, erteilt und schiitzen ihn, wie die erstere, 
gegen nachtrilgliche polizeiliche Eingriffe, oder, wie 
die letztere, sogar gegen private Einwendungen. 
Eine AnschluBgenehmigung aber, die nach der land- 
laufigen Meinung nur bedeuten soli, daB dem Unter- 
nehmen keine polizeilichen Bedenken entgegenstehen, 
ohne den AnschluB selbst a u gewiihren oder auch 
nur seinen Fortbestand zu verbiirgen, ist nicht ge
eignet, den Lebensbedingungen der GroBindustrie 
zu der ihnen gebuhrenden Geltung zu verhelfen. 
Diese sind nach heutiger Anschauung keineswegs 
rein aus privatwirtschaftlichen Gesiehtspunkten zu 
betrachten, sondern auch nach der weitgehenden 
Bedeutung, die ihnen fiir das offentliche Wohl zu-

kommt, zu wiirdigen. Diese Auffassung hat sich 
fiir Enteignungen und Wegeverlegungen zugunsten 
von PrivatanschluBbahnen bereits durchgesetzt und 
volle Anerkennung bei den Behorden, nicht am 
wenigsten bei dem Ministeriiun der offentlichen Ar
beiten1), gefunden. Sie muB auch fiir das Recht 
gegenuber der Hauptbahn zur Anlage und zum Be
trieb des Anschlusses Geltung erhalten. Wenn jedo 
neue Eisenbahn das Recht hat, zu verlangen, daB 
iiltere Eisenbahnen den AnschluB an sie dulden, wenn 
jeder Kleinbahn sowohl gegenuber Eisenbahnen ais 
gegenuber Kleinbahnen das gleiehe Recht zusteht, 
falls die Behorde den AnschluB m it Rucksicht auf 
den Bau und den Betrieb der Bahn fiir zulassig er- 
achtet2), wenn dies alles der Fali ist, obwohl solche 
Bahnen auch ohne den AnschluB wirtschaftliche Auf
gaben erfiillen konnen, dann ist die Ausstattung 
der SonderanschluBnehmer m it gleichen Rechten 
schon an sich in dem Falle gerechtfertigt, daB ihr 
Fabrikunternehmen fiir die Oeffentlichkeit von Be
deutung ist. Denn dem der Kleinbahn innewoh- 
nenden offentlichen Verkehrswert steht die volks- 
wirtschaftliche Bedeutung einer industriellen GroB- 
unternehmung in keiner Weise nach, und fiir ein 
Werk, dessen Erzeugung einen PrivatanschluB not- 
wendig macht, werden offentliche Belange nach all
gemeinen Erfahrungen unbedenklich ais vorliegend 
anzunehmen sein. In sonstiger Beziehung inuB we- 
nigstens dafiir gesorgt werden, daB der Eisenbahn- 
unternehmer nicht in die Lage kommt, seine iiber- 
ragende wirtschaftliche Starkę und seine Monopol- 
stellung dazu zu benutzen, um dem AnschluBnehmer 
im AnschluBvertrage beliebigo Bedingungen aufzu- 
erlegen. Es sind daher gesetzliche Richtlinien notig, 
die das unabdingbare MindestmaB dessen enthalten, 
was die Hauptbahn dem AnschluBnehmer zugestehen 
muB. Diese Rechtseimichtung der sogenannten ge- 
setzlichen ISTormativbestimmungen ist nichts Neues, 
wir haben sie bereits im Aktienrecht, im Eisenbahn- 
frachtrecht, im Versicherungsrecht und auf anderen 
Rechtsgebieten, wo wirtschaftlich uberragende K rafte , 
und monopolistisch ausgebildeto Vereinigungcn und v 
Korperschaften oder offentliche Unternehmungen dem 
Einzelunternehmer oder der einzelnen Privatperson 
gegeniiberstehen.

Die Industrie muB daher an erster Stelle die Ein- 
fiihrung einer gesetzlichen AnschluBpflicht fordern, 
vermoge dereń die Eisenbahn in denjenigen Fallen,

1) Reohtskommission, Bericht jSTr. 9, S. 3; Nr. 10, S. 8.
2) BeiohsTcrfassung Art. 41 Abs. 2, Preufiisches

Eisenbahngosetz § 45, PrcuBisches Kleinbahngesetz
§§ 28, 29.

X X X V III.3, 135
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in welchen dic Bau- und Betricbsvcrhaltnisse auf der 
llauptbahn entsprechend gestaltet sind oder gc- 
staltet werden konnen, verpflichtet ist, denjenigen 
gewcrblichen Unternehniungen, die dessen bcdiirfen, 
einen WerkanschluB (PrivatanschluB) zu gewahron 
und zu belassen. Sie muB weiter verlangen, daB 
gesetzliche Richtlinien aufgestellt werden, die fiir 
das Yerhiiltnis zwischen der Eisefabahn und dem 
AnschluBnohmcr maBgebend sind und den Bau und 
Betrieb des Anschlusses, dic entsprcchcndcn Ein- 
richtungen auf der llauptbahn und die Yeriindc-

* rungęn der Haupt- und AnschluBbahn zum Gegen- 
śtnnde haben.

In  den
neuen preuBischen AnschluBbedingungen1)

konnen wir daher nur eine vorliiufige Regelung er- 
blicken.

Dieselben fuBen nach wic vor auf der K u n d b a r-  
kei.t des Anschlusses (§ 21), die wir nach obigem fiir 
wirtscliaftlich unhaltbar, aber auch nach unseren 
f ru h e re n  E ro r tó ru n g e n f i i r r c c h t l ic h  a n fe c h t-  
b a r  halten2). Wird der AnschluB entzogen, so wird 
zwar nur eino Weiche aus dem Strang dor H aupt
bahn entfernt, aber tausend H&nde verlieren ihren 
Broterwerb, ausgedehnte Fabrikanlageń ihren Wert, 
die Volkswirtschaft ein niitzliches Glied, Aktioniire 
ihr Geld, S taat und Gemeinde eine Menge leistungs- 
fiihiger Steuerzahler. Dies zu venneiden ist Aron 
allgeiiieinem Wert, und der Verpflichtung, hiergegen 
einen gesetzlichen Schutz zu gewiihren, kann sich 
das Reich nicht liinger entzichen. • Die MiBstande, 
die sich gerade an dio Kiindbarkcit ldiupfen, haben 
wir an Iland der Unterlagen, welche die yom Verein 
deutscher Eisenhuttenleute ergangene Rundfrage 
vom 18. Dezember 1912 zutąge gefordert hat, aus- 
giebig nacligewiesen.

Von grundsiitzlicher Wichtigkeit sind wciterhin 
die Bestimmungen iiber A en d eru n g  o d er E rw ei- 
te ru n g  d e r A ngch luB an lage  (§ 6).

Kacli A b sa tz  1 bleibt es dabei, daB der AnschluB- 
nehmer auch dann keinen Schadenersatzanspruch 
wegen B e tr ic b s s to ru n g  hat, wenn die liaupt- 
bahn mit Riicksicht auf den offentlichen Yerkehr ge- 
jindert wird.

Der A b sa tz  2 S a tz  1 orhiclt im Jahre 1900 
folgende Faśsung:

„Der AnschluBinhaber triigt die Kosten der 
Acndorungen und Erweiterungen d er A nschluB - 
a n la g e  s e lb s t  in  jedem  F a lle “.

ErlaB des Ministers der offentlichen Arbeiten, 
betreffend AUgomoine Bedingungen fiir die Bonutzung 
von Priratanschliłssen vom 20. Miirz 1919: Eisenbahn- 
Yerordnungablatt Nr. 8, S, 43,

2) Funftcr Bericht dor Rochtskommission, S. 19 ff., 
siebenter Bericht, S. 18 ff., erstorer stark  abgokiirzt auch 
in Bd. 31, H eft 1 und 3/4 von Egers Eisenbahn- und 
yerkehrsrechtliehen Entscheidungen und Abhandlungen 
veroffentlicht, foi-ncr dio Aufsiitze des Verfassers in der 
Zcitung des Yereins deutscher Eisenbahnverwaltungon, 
..Tahrg. 1915, 28. Ju li, S. 707/9 und Jahrg. 1916, 
31. Mai, S. 509/10.

Wir haben hiergegen eingewendet (Bericht Nr. 5, 
S. 24), daB dann, wenn der Umbau der AnschluB
bahn nur d u rc h  das B e d iir fn is  d e r H a u p t-  
b a h n  verursacht worden ist, es auch allein Sachc 
der Hauptbahn sein muB, die Kosten der hierdurch 
notwendigen Veriinderung des Anschlusses zu be- 
streitori. Die neuen Bedingungen lcommen entgegen. 
Die Worte „ in  jed em  F a lle “ sind g e s tr ic lie n  
und es ist h in z u g e fiig t, daB dio Staatscisenbahn- 
verwaltung nach ihrem fre ie n  E rm e sse n  die 
Kosten des Umbaues der AnschluBbahn b is zu r 
H iilf te  ubernelimen kann, wenn sie d u rch  A cnde- 
ru n g e n  oder Erweiterungen der S ta a ts b a h n -  
a n la g c n  Y e ru rsa c h t sind.

Damit. diirfto die Berechtigung unseres Einwandes 
im Grundsatz nicht mehr yórkannt sein, aber die 
daraus gezogenen Folgerungen sind vollig unzu- 
reichend. Erfolgt. der Umbau des Anschlusses um 
einer Aenderung der Hauptbahn willen, dann ist es 
auch Sache des Eisenbahnuntcrnehmers, den An- 
schluB auf seine Kosten wieder einzurichten und 
nicht die halben, sondern dio ganzen Kosten zu iiber- 
nelimen. Ferner handelt es sich liierbei nicht um 
einEntgegenkonuncn, sondern um eine Rechtsfolge des 
AnschluBvertragcs. Es kennzeichnet sich daher ais 
eine unbilligc Ausnutzung ihrer Monopolstellung, 
wenn die Staatseisenbalmvenvaltung die Ersatz- 
leistung auf die Hiilfte beschriinkt und von ihrem 
freien Ermessen abluingig macht. Dies tr itt  besonders 
darin zutage, daB die Eisenbahndirektionen Aende- 
rungen des Anschlusses nur dann zulagsen, wenn man 
sich diesen einseitig auf den Staatssiickel zugeschnit- 
tenen Bedingungen unterwirft. Diese unzuliissige 
Verquickung der Aufsichtsfiihrung mit der Unter- 
nchmcrtatigkeit des Staates ist in der Wirklichkeit 
allgemein zu beobachten und bedarf der Abhilfe 
sowohl zugunsten der Staatshoheit ais auch zugunsten 
der Industrie.

Wir hatten ferner nacligewiesen, daB die all- 
gemeinen Bedingungen von 1900 cinc auBerordent- 
iiclie Schlechterstellung des AnschluBnehmers gegen- 
iiber den fruheren Bedingungen enthielten. Denn 
nach den Bedingungen von 188G wurde unterscliiędcn, 
ob das Acnderungsbediirfnis von der Hauptbahn 
oder vom AnschluBinhaber ausging, und die Kosten 
der Aenderung der H a u p tb a h n  fielen demgemiiB 
dem AnschluBinhaber nur dann zur Last, wenn das 
Bediirfnis nach einer Aenderung in den Verhaltnissen 
des Anschlusses begriindet war. Dic Bedingungen 
von 1899 belastetcn dagegen den AnschluBinhaber 
ohne Untcrschied mit denjenigen Kosten der Aende
rung der Hauptbahn, welche durch die Beibehaltung 
oder betriebssichere Bcdichung des Anschlusses er- 
forderlich werden. In A b sa tz  3 des § 6 in der Fassung 
yom 20. Marz 1919 hciBt.es nunniehr:

„Dio ICosten dor Aenderungen und Erweiterungen 
dor S ta a ts e i s e n b a h n a n la g o  triigt der AnschluB- 
inhaber nur insowoit, ais sie durch Aenderungen oder 
Erweiterungen des Anschlusses yerursacht wordon".

Wer dio Entwicklung dieser Bedingung im Laufe 
der Jahre mitverfolgt hat, der wird ohne weiteres
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annehmen, daB dor Riickschritt von 1900 hiennit 
beseitigt ist und die Fassung von 1919 mit derjcnigen 
yon 1886 dcm Sinnc nach ubereinstimmt. Um jeden 
Zweifel auszuschlicBen, miiBte es s ta tt ,,sio“ heiBcn 
„diese Aenderungen und Erwcitcrung der Staats- 
eisenbahnanlagen1'. Denn der Satz soli offenbar be- 
deuten:

Fiir die Aenderungen und.Erweitcrungen der 
Staatseisenbahnanlagen, welche durch Aende
rungen oder Erweiterungen des Anschlusscs ver- 
ursacht werden, hat der AnschluBinhaber die 
Kosten zu tragen.
Wurde man bei spraclirichtiger Auslcguug dazu 

gelangfen, das W ort ,,sic“ auf die Kosten anstatt 
auf dic Aenderungen und Erweiterungen der Staats
eisenbahnanlagen zu bezichen, dann wiirde cs nicht 
darauf ankommen, ob das Bediirfnis nach einer, Aen- 
derung der Hauptbahn in den Yerhilltnissen der 
Hauptbahn oder des Anschlusses begriindet war, 
und wiirde der AnschluBinhaber in beiden Fallen 
die Kosten der durch die Acnderung des Anschlusses 
Yerursachtcn Aenderung der Hauptbahn zu tragen 
haben.

Diese Auslegung wiirde aber unseres Erachtens 
durchaus verfehlt sein. Der ursiichlichc Zusammen
hang besteht docli zunachst zwischen den Aende
rungen und dann erst mit deren Kosten; die durch 
Spcrrdruck ersichtliche Hervorhebung des Wortes 
Staatseiscnbahnanlagc ware irrefiihrcnd, die Uęber- 
schrift des Paragraphen zu eng gefaBt und der Ent- 
wicklungsgang der Yorschrift nicht berucksichtigt, 
da sich aus Absatz 1 ergibt, daB das Ministerium 
sich den gegen die friihere Fassung seitens der In
dustrie erhobenen Beanstandungen nicht mehr ver- 
sćhlieBcn und die Rechtsstcllung des AnschluB- 
nchmers nicht verschlcchtcrn, sondern verbessern 
wollte. Dann muB aber doch allermindestens an- 
genommen werden, daB man die im Jahre 1900 bc- 
licbte Verschlcchtcrung hat beseitigen wollen. Ware 
das nicht der Fali, so hatte mań auch einen Yorbehalt 
hinsichtlich wohlerworbcncr llechte auf Grund der 
fruheren Ausnahmcbcstimmung (Absatz 2, Bucli- 
stabc b, Satz 2 der Bedingungen von 1899), dic bei 
unserer Auslegung iiberhaupt gegenstandslos wird, 
machen mussen. Nach dieser Yorschrift tragt die 
Staatseisęnbahnvcr\valtung bei einer nicht ange- 
kiindigten Aenderung der Hauptbahn in den ersten 
zehn Jahren nach erstmaligcr Herstellung des An
schlusses die Kosten seiner Beibehaltung. Uebrigcns 
sind undeutliche Bedingungen im Zweifel gegen die 
Staatscisenbahnverwaltung auszulegcn.

Zu § 3 Ziffer 3 haben wir darauf hingewiesen, 
daB es sich bei der Gebrauchsiiberlassung von Balin- 
grundstucken zur Herstellung und Benutzung d<»s 
Anschlusscs um ein P a c h tv e rh i l l tn is  handelt. 
Dies kommt auch in den neuen Bedingungen zum 
Ausdruck, die aber folgcrichtig dahin lauten mussen, 
daB ein angemessener Pachtzins zu zahlen ist. Die 
Hohe wś.re dann entweder im Yertrage oder durch den

Richter festzusetzen. Z u § 5 ist unserer Beanstandung 
Rechnung getragen. Zu § 7 (Mitbenutzung) sollte 
sich die von dcm mitbenutzenden Dritten an den 
AnschluBinhaber zu entrichtendc VcrgtUung nicht 
allein nach den Kosten und der Wagcnzahl ricliten, 
sondern es muBtcn auch ctwaige Bctricbserschwe- 
rungen dabei in Riicksicht. gezogen werden konnen. 
Zu §§ 16 und  19 bczichen wir uns auf die bisherigen 
Beanstandungen (Bericht Nr. 5, S. 26/7), besonders 
wegen der Bemessung der Ladefristen, der Yerspii- 
tung der Bedienungsfahrtcn, der Bestinnnung, daB 
dic Ladefrist fiir jeden einzelnen Wagen gilt, der Be- 
rcchnung der Entfernung zwischen dem Bahnhofs- 
gebaude und dcm Uebergabeglcis, auch wenn die 

' Wagen tatsachlich auf einem kiirzeren Weg ver- 
kehren, der Berechnung nach der Liinge einer Um- 
gehungsbahn, auch wenn cino kurzere Hauptlinie 
Y orh an d cn  ist, der Yerlegiuig des AnschluBpunktcs 
und der Unzidilssigkeit von Yorbehaltsklausebi. 
In ta r i f l i c h e r  B ez ieh u n g  nn.den wir in § 9 den 
Pauschsatz fiir Bewachung und Bedienung von 
1200 auf 5000 J l  fiir jeden Bediensteten einschlieBlicli 
der Aufwciulungen erhoht, in § 10 die Yergutung fiir 
dic baulic.he Glcisunterlia 1 tung von 0,20 auf 0,45 J l  

gestcigert, in § 11 die Pauschvergutung fiir Gangbar- 
haltung, Schmierung und Erleuchtung der Weichen 
usw. hoher beińessoh, in § 19 die A n sch luB gcb iih r 
v c rd o p p e lt ,  der die Verkchrsstcucr hinzutritt. 
Unsere Stcllungnalnne hierzu miissen wir uns vor- 
bchalten. Auch der § 17 Abs. 2 (Beschiidigung von 
Eisenbahnwagen) bringt eine neue Belastung von 
Frachtkosten und Ueberfiihrungsgebuhrcn zu und 
von der Eiscnbalinwerkstatte und eine Berechnung 
der Hcrstellungskostcn nach den bei der Staats- 
eisenbahnverwaltung uplichcn Grundsiitzen, wahrend 
bisher die Preise dćs Yeroins deutscher Eisenbahn- 
venvaltungen in erster Reihe maBgebend sein sollten, 
von denen die Staatseisenbahnverwaltung nunmehr 
abwcichcn kann.

Aus den im Berichtsabschnitt bcarbeiteten zahl- 
reichen R e c h ts f illle n  dieses Gebietes heben wir 
die folgenden hervor:

Bei dem yicrgleisigcn Ausbau einer Strecke 
kommen AnschluBiindcrungen fiir ein Werk der 
GroBciscnindustrie in Frage. Da das Werk zilni Bau 
der neuen Strecke Gelande hergeben miiBte, steht 
ihm der Schutz des Entcignungsgesetzes fiir die Ent- 
wertung des Restbcsitzcs zur Seite. Dieser Umstand 
macht cs moglich, eine weitgehende Einwirkuhg auf 
die Plangestaltung und Kostenverteilung zu nehmen.

Durch einen Einspruch im Planfcststellungsver- 
fahren fiir ein Giitergleis erreichten wir die Bci- 
behaltung zweier AnschluBweichcn unter Aenderung 
des weiteren Yerlaufes der AnsciiluBstrecke. Wegen 
der Kosten fiir die Unterfiihrung eines Privatgleises 
bei Erweiterung des Bahnhofes uud wegen der Ge- 
nehmigungsbedingungen brachten wir nach langen 
Unterhandlungen einen befriedigenden Yergleich zu- 
standc. Deln Versuch, einem groBen Werk durch 
Teilenteignungen und Wcgeerschwerungcn das Fort-
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bestehen zu erschweren und die Ausdehnungsmoglich- 
keit zu entziehen, muBten wir im Klagewege entgegen- 
treten. Ein groBer Bahnhofsumbau, der m it der 
Verlegung wichtiger Verkehrsgleise verbunden ist 
und die vollige Umgestaltung der Anschlusse eines 
unserer bedeutendsten Werke zur Folgę hat, rollt 
eine ungewohnliche Menge von Rechtsfragen auf. 
Dieser und die ubrigen im Berichtsabschnitt behan- 
delten, groBenteils noch nicht abgeschlossenen Falle 
werden aber durch so viele Einzelheiten beeinfluBt, 
daB wir auf eine niihere Wiedergabe verzichten 
miissen.

In w e g e re c h tlic h e r  Beziehung fiihren wir noch 
einen treffenden Aufsatz von F r ie d r ic h s  iiber die 
Einziehung offentlicher Wege1), sowie zwei Ent- 
scheidungen iiber die Unterhaltung von Wege- 
iiberfiihrungen bei Eisenbahnen2) und iiber die 
Einlegung von Rohrleitungen in offentlichen 
StraBen an 3).

Auf dem Gcbiete des E is e n b a h n f ra c h tre c h ts  
hatten wir eino Reihe von S ch ad en - und  Y e r lu s t-  
fa lle n  zu begutachten. Die Eisenbalmverwaltung 
vertritt allgemein den Standpunkt, daB GuB- 
s tu c k e  vermoge ihrer eigentiimlichen natiirlichen 
Beschaffenheit einer besonderen Bruchgefahr aus- 
gesetzt sind, und lehnte daher auch die Werterstattung. 
fiir groBe Formstiicke einer Mischeranlage, die bei 
der Eisenbalmbeforderung aus unaufgekliirter Ur- 
sache zerbrochen waren, unter Berufung auf § 86 
ZifTer 4 der Eisenbahnverkehrsordnung ab. Wir 
śetzten uns zunachst m it dem Verein deutscher 
EisengieBereien in Verbindung, der sich dahin aus- 
sprach, daB alle derberen und dickwandigen oder gar 
massiven MaschinenguBstiicko keineswegs besonders 
bruchgefiihrlich sind, und unterstiitzten unserseits 
diese Tatsache durch eine Reihe von Vorentschei- 
dungen ausliindischer Gerichte, denen die gleiche 
Bestimmung des intemationalen Uebereinkommens 
zugrunde lag. Im ProzeB lieB auch der Gerichts- 
sachverstandigo denselben Standpunkt erkennen, 
worauf die Beklagte die Klagesumme bezahlte. — 
Ueber die Vernichtung von Waren in einem durch 
einen F lie g e ra n g r if f  zerstorten Eilgiiterschuppen 
erstatteten wir ein Gutachten. Ueber den Verlust 
von Eisenbahngiitem im Kriegsgebiet verhalten sich 
mehrerą Entscheidungen1), iiber die Haftung fiir 
Eisenbahndiebstahl boi offenenWagen bringt Go rdo n 
einen lesenswerten Aufsatz5).

ł ) PrcuBisches Verwaltungsblatt, 39. Jahrg., S. 491. 
Wir verweisen zu diesom K apitol auf unseren Bericht 
Nr. 9, der sich m it den Wegeverlegungen befafit.

a) PrcuBischcs Oberver\valtungsgericht, IV. Senat, 
U rteil vom 25. April 1918: PrcuBischcs Ver\valtungsblatt,
40. Jahrg ., S. 187.

3) Oborlandesgcricht Colmar, U rteil vom 26. Juli 
1916: Egers Eisenbahn- und ycrkehrsrechtlichc Entschei
dungen, Bd. 34, S. 80.

*) Entscheidungen des Bcichsgerichts, Bd. 89, 
S. 342, und Beichsgerieht, I. Senat, Urteil vom 22. Juni 
1918: Archiv fiir Eiscnbahnwesen 1919, S. 124.

5) Eisenbahnrechtliche Entscheidungen und Ab- 
handlungen, Bd. 34, S. 160.

Die Haftung der Eisenbahn fiir P e rso n e n - 
sc h a d e n  wird in neueren Entscheidungen uber- 
spaimt. Da hiervon aueh die PrivatanschluBbahnen 
betroilen werden, jerweisen wir auf den demnachst 
in einer Fachzeitschrift erscheinenden Aufsatz- des 
Unterzeiclmeten iiber d ie h o h e re  G ew alt im 
Eisenbahnrecht1).

Der
Grund stiickse nteignungen

zu g e w e rb lic h e n  Z w ecken , mit denen wir uns, 
wie im Vorjahre, in den meisten Industriebezirken 
zu befassen hatten, haben wir im letzten Bericht2) 
eingehend gedacht. Eine Anzahl dieser Yerfahren 
wurde n e u  e in g e le i te t ,  bei anderen die P la n fe s t-  
s te llu n g  oder das V e rfa h re n  z u r  F e s ts e tz u n g  
d er E n ts c h a d ig u n g e n  in Gang gebracht, ver- 
schiedentlich waren auch die R e c h ts s t r e i t ig k e i te n  
iiber die Hohe der letzteren zu behandeln. Bei diesen 
muB auf die Wahrung der sechsmonatigen A us- 
s c h lu B fr is t nach § 30 des Enteignungsgesetzes 
sowohl fiir die Iilage ais auch fiir dio Widerklage 
Bedacht genommen und die Zustellung der Klage 
in der Frist bewirkt werden. Eine IGageerweiterung 
dagegen ist auch nach Ablauf der Frist statthaft3). 
Bemerkenswert ist ein noch anhangiger Fali, in dem 
die Eisenbahnverwaltung vor Festsetzung der Ent- 
schiidigung von der Enteignung, die sieli ais teuer 
herausstellte, z u r i ic k t r a t ,  nachdem sie sich im 
vereinfachten Enteignungsverfahren in den Besitz 
hatte einweisen lassen. Die hierdurch verursachten 
anderweitigen MaBnahmen des Eigentiimers fiilirten 
zu Anspriichen, die in § 42 des Enteignungsgesetzes 
besonders geregelt sind. Mit dieser Besitzeinweisung 
ist die B eseh lag n ah m c  des Grundstuckes auf 
Grund des K rie g s le is tu n g sg e se tz e s  vom 13. Juni 
1873 nicht zu verwechseln, die nicht den Besitz bis 
zur etwaigen Enteignung, sondern nur bis zur Ver- 
kiindung des Friedenszustandes gewiilirt. Wer ein 
Grundstiick auf Grund einer solchen Beschlagnahme 
besitzt, ohne die Enteignung erwirkt zu haben, wird 
daher rechtzeitig diegeeigneten Schritte unternehmen 
mussen. Wegen des o ffe n tlic h e n  In te re s s e s  
diirfen wir auf die im Bericht Nr. 9 enthaltenen Nach- 
weisungen Bezug nehmen, die im Bericht Nr. 10 
noch weiter ergiinzt werden konnten. Wenn der 
Ac-htstundentag die Erweiterung industrieller An- 
lagen notig machen sollte, wird das offentliche 
Interesse an den hierdurch etwa bedingten Enteig- 
nungen ohne weiteres anzuerkennen sein. Dies ist 
um so mehr von Wert, ais eine allgemeine Ab-

') Ersoheint im Oktoberheft der eisenbahn- und 
verkehrsreohtlichen Entsoheidungen- und Abhandlungcn, 
Zeitsohrift fiir Eisenbahn- und Verkehrsreoht.

2) Bericht Nr. 10, S. 7.
3) Bei sachlichcr Unzustandigkeit dos angerufenen 

Geriehtes -wird die Erist gleichwohl gewahrt, nicht da
gegen boi ortlicher Unzustandigkeit (Reiehsgericht, 
VII. Zm lsenat, Urteil vom 24. September 1918: Juristische 
Wochenschrift, S. 818).
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neigung gegen freihiindige Verkaufe zu beobaeh- 
ten is t1).

Das v e re in fa e h te  E n te ig n u n g s v e r fa h re n 2) 
kennzeichnet sieli besonders dureh die Verbindung 
von Plan- und Entsehiidigungsfeststellung, sowohl in 
der Vorverhandlung ais im EnteignungsbeschluB, 
dureh die Zustandigkeit des Regiejningsprasidenten 
an Stelle des Bezirksaussehusses und dureh die er- 
leiehtcrte Besitzeinweisung. Hier sowohl wie im 
gewohnlichen Verfahren findet eine besondere M-it- 
te ilu n g  von der Offeulegung des Planes an den 
Eigentumer nicht statt, sondern es ergeht nur eine 
allgemeine Bekanntmachung in ortsiiblicher Form. 
Uns ist daher der Fali begegnet, daB eine Partei, 
gegen die wir die Enteignung herbeifiihrten, von den

>) Der W iderstand beruht zum Teil auf den Be- 
Btimmungen uber die Kriegssteuer und m acht sioh in 
dieser Beziehung bosonders bei Einzelpersonen geltend. 
Fur dieso fehlt es an einor Bostimmung, wie sie fiir Ge- 
sollsohaften in § 23 Abs. 2 der Kriegssteuorausfiihrungs- 
bestimmungen T o m  30. November 1910 enthalten ist.

2) VerordnUng betr. ein yeroinfachtes Entoignungs- 
yerfahren zur Boschaffung yon Arbeitsgelegenhoit und 
zur Besehiiftigung yon Kriegsgefangenen vom 11. Sep
tember 1914: PreuBisoho Gesetzsammlung S. 159, ergiinzt 
27. Marz 1915 (S. 57), yerlangert 25. September 1915 
(S. 141), yom Landtag genehmigt 11. Februar 1910 (S. 9), 
w it domi Allgemeinen Berggesotz in Uoboreinstimmung 
gebraoht 10. April 1918 (S. 41).

Enteignungsabsichten keine Kenntnis erhalten hatte 
und von dem PlanfeststellungsbeschluB uberraseht 
wurde, nachdem sie ihre Einwendungen dureh Ver- 
saumung der ihr unbekannt gebliebenen Einspruchs- 
frist bereits verloren hatte. Wir machen auf diese 
Mogliehkeit aufmerksam, da sich die Enteignungen 
zugunsten offentlicher Korperschaften vermehren. 
Urspriinglich nur zur Beschaffung von Arbeitsgelegen- 
heit und zur Besehiiftigung Kriegsgefangener be
stimmt, ist das vereinfachte Enteignungsverfahren 
auf alle Unternehmungen ausgedehnt worden, die 
fur die Zwecke der Kriegsfiihrung oder der Volksver- 
sorgung EinfluB haben und bei denen die Enteig
nungen aus Griinden des offentliehen Wohles einer 
besonderen Beschleunigung bcdiirfeiu1). Neuerdings 
ist ferner den preuBischen Demobilmachungskom- 
missaren das Enteignungsreeht von Grundstucken 
zugunsten von Korperschaften des offentliehen 
Bechtes, .besonders fur Notstandsarbeiten, beigelegt 
worden2). Im  iibrigen ist landesrechtlich das Ent- 
eignungsverfaliren sehr verschieden geregelt. Von 
der Durchfuhrung eines solchen in Lothringen 
nach dem Gesetz von 1841 muBten wir Abstand 
nehmen.

l ) Yerordnung Tom 15. August 1918 (daselbst S. 144). 
*) Yerordnung yom 11. Dezember 1918 (daselbst

S. 197).

Umschau.
Mittelalterllche Vorschrlften zum Harten des Eisens.

Bei Durohsioht dor Sohriften mittelaltorlioher 
Sohriftsteller fiolen mir einige Vorsohriften iiber 
das H arten des Eisens in die Hande, die dem 10. bis 
12. Jahrhundert ontstammen. Da sie in B eoks Gesohiohte 
des Eisens nioht aufgefuhrt sind, so will ioh sie naohstehcnd 
mitteilen. Sie finden sioh in  den Sohriften, dio unter dem 
Namen des H e ra o liu s  gehen, dio aber aus yorsohiedenon 
Zeitperioden stammen, Dio ersten beiden Buolier, in 
lateinisohen .Hesimotorn abgefaBt, sind im 9. oder 10. Jah r
hundert gesohrieben, wiihrond das dritto Buoh, yon 
anderer H and in Prosa tforfaBt, erst im 12. Jahrhundert 
ausammongestollt ist. Die Sohriften handeln „yon don 
Farben und Kiinsten der R om er"1) und die mitgeteilten 
Yorsohriften fiir die H artung des Eisens sind eigentlioh 
nioht Anweisungen an Eisonhandwerker, sondorn fur 
Steinsohneidor, also Leuto, welohe Edelstoino oder Glas 
figiirlich bearbeiteten.

Beim Lesen wird sofort der merkwiirdige Aberglaube 
in die Augen fallen, den bei den Vorsohriften dio Vorwen- 
dung yon Booksfett, Booksharn, Booksblut usw. spiolt. 
Dieser Aberglaube, m it dem das H arten dos Eisens fast 
immer im M ittelalter umgeben ist, t r i t t  aber hier nioht 
zum erston Małe auf, denn er gcht sohon bis auf P l in iu s  
(XX proemium, XXXVII, 4) zuriiok; ebenso findet er sioh 
auoh spater nooh z. B. Parziyal U  1402 (Ausg. Bartsoh); 
Le Begue 1438, Experim enta de ooloribus (67, 68, Books
harn, Booksblut); Kunstbiiohlein Stoiner 1535, X V II a ; 
Kunst- und Werksohulo 1732, I I  31, 80. Dieser Aberglaube 
an die Wundorwirkung des Bsokes betrifft aber nioht 
allein das H arten des Eisens2), sondern bezieht sioh auoh 
gleiohzoitig auf das ,,Woichmaohen“ von Edelsteinen.

') H e ra o liu s , von den Farben und Kiinsten der. 
Romer. O riginaltest und Uebersetzung. Mit Einloitung, 
ISoten und Esoursen yersehen von A lb e r t  J lg .  IV. Bd. 
der Quellensohriften fiir Kunstgesohiohte und Kunst-

Dio orstp Vorsohrift des H e ra o liu s , Buoh I, 
Kap. X III, • S. 40/41, lau tet:

D e te m p e ra m e n to  d u ro  f e r r i  a d  in o id e n d u m  
la p id e s .

V on d e r  H a r tu n g  des E ise n s , um  S te in e  z u 
se b n e id o n .

„Q ui ąuaorit solido lapides irrumpero ferro,
■ Hos habeat ritus, u t aoumen tom peret ejus.

Temporo quo solito magis uritjir hirous amore,
Solus adeps hujus fit ad istos aptior usus.
H ujus enim oalidum si quis pinguedine ferrum 
E itingu it, subito duresoit aoumine firm o."
W er m it tiiohtigem Eisen Steine bearbeiton will, 
Aohte darauf, die Spitzó zu harten. .
In  der Zeit.iWO der Book in der Brunst ist,
I s t sein F ett allein hierzu geeignot.
Wenn das heiBo Eisen in diesem Fette
Gelosoht wird, erlangt sogleioh die Spitzo die notigo

Harto.
Eino umstandliohere Vorsohrift bringt H e ra o liu s  

im 3. Buoh Kap. IX , S. 00/61.

Q uom odo  in o id i tu r  y i t r u m  e t  a l i i  la p id e s . 
W ie G la s  u n d  a n d e re  S te in e  g e s c h n i t te n  

w orden .
„Cum aori urtioa ubora eaprao Saraoeni aoriter 

urtioant, e t palmis tundunt, u t in "cis lao desoendat. 
Postea lao in  vas emUlgitur, et in eo por unam nootem, 
yitrum  oum ferro ponitur oum quo debet inoidi tempe- 
rabitur in ipso laoto ferrum, au t in lotio paryae puellae

teohnik des M ittelalters und dor Renaissanoo. Heraus- 
gogeben Ton R. Eitelberger y. Edolberg. Wien 1873.

2) Vgl. O tto  V ogel: S tahlharten in friihoroa Zeiten. 
St. u. E. 1899, 1. Marz, S. 242/7.
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rufao, quod esoipitur anto ortum  solis. At vero lao, 
oum nooesse fuorit, rcoalofiat oum eadcm oalitudine, 
qua fuit prius mulsum, ot in eo sompor vitrum  oalofiat 
donoo mollo fiat e t sio inoidiatur. Sic e t alii lapidcs. 
Capra voro hedera pasoatur."

Dio Sarazenen sohlagon dio E utcr cinor Zipgc heftig 
m it soharfon Brennesseln, dann strciohen sio diese 
m it den Handen, daB dio Miloh in ihnen horabkomme 
(d. h. sio melken). Die Miloh wird in ein GefiiB gemolken 
und in diese das Glas m itsam t dem Eisen, m it dom es 
gesćhnitton werden soli, eine Nacht lang hinoingelcgt. 
In  dieser Miloh wird das Eisen gohiirtet oder auch in dem 
Harno oines kleinen rothaarigon Madohenś, der vor 
Sonnonaufgang genommen wurdo. Dio Miloh soli aber 
mogliohst auf dom Warmegrado erhąltcn wordon, den 
sio beim Molken hatte, und hierin bleibt das Glas auf 
dioser Tem peratur, bis os woioh ist und gesohnitten 
wird. Dasselbo gilt von andoren Steinen. Die Ziego 
muB aber mit Efeu gofiittert werden.

T h e o p h ilu s  P r e s b y te r 1) (der doutsohe Monch 
Rogkorus aus dom Paderbornisohon), welolier Endo des
11. und Anfang des 12. Jalirhundorts lebte, g ib t in soiner 
„Sohedula diversarum artium " auoh einige Vorsohriften 
zum H arten von Eisen, darunter folgendo im 3. Buohe 
K ap. X X I2):

Do te m p e ra m e n to  fo rri.

U eb e r d as H a r te n  des E iso n s .
„F it etiam ferramentorum aliud tomperamentum. 

quibus vitrum inoiditur ot mollioros lapides hoo modo, 
Tolle hiroum triennom, e t liga eum intus tribus diebus 
sino oibo, quarta da ei filioom oomedoro et nihil aliud. 
Quem oum diebus duobus oomedorit, sequenti nocte 
eooperi oum in dolio inferius perforato, sub quibus 
foraminibus pono aliud vas intogrum, in quo oolligas 
urinam ejus. Qua duabus vel tribus nootibus ta li modo 
suffioicnter collecta, emitte hiroum, et in ipsa urina 
forramenta tu a  tem pera. In  urina etiam rufi pueri 
parvuli tom perantur forramenta, durius quam in aqua 
simplioi“2).

Dio Hiirtung der Eisenwerkzeuge.mit dcncn man Glas 
und weiohere Steino sohneiden will, wird auch nooh 
in andorer Weiso Yorgcnommen. Nimm einen drei- 
jiihrigen Bock, bindę ihn drei Tage an, ohne ihn zu 
futtern, am yierten Tago gib ihm Farrenkraut zu fresson, 
sonst niohts. Wenn er zwoi Tago gofressen hat, stelle 
ihn in der folgenden Naoht in einen Bottioh, dessen 
Boden durohlooht ist, unter die Loohor stelle ein anderes 
unyerschrtos GofiiB, um den Harn zu sammeln. Nach- 
dem du so in zwei oder drei Nachten genugende Mengen 
von Harn gosammelt hast, lasse den Book heraus und 
hiirte in dem Harno dein Eiseii. Auoh im Harne eines 
kleinen rothaarigen Knabens werden Eisenwerkzeuge 
besser gohiirtet, wio im bloBon Wasser.

Ganz iihnlioh bosolureibt IJeraolius die Booksgesohichte 
sohon vor Theophilus boi der Vorsohrift: „Wie die kost- 
baron Stoine gosohnitten, poliert und gliinzend gemaoht 
werden“, im 3. Buohe Kap. X, S. 174/0:

Q uom odo s o u lp u n tu r  p re s io s i  la p id e s , 
p o l iu n tu r q u o ,  e t  s p le n d if io a r i tu r .

„Sume hiroum qui nunquam coiorit, et pono in 
ouppa per tres dies quosquo totum digerat quod in 
ventre habet. Postea hpderam da ei edere per I I I I  dies. 
Post haco purgabis doliurn, ut urinam ojus aooipias.

’) T h o o p h ilu s  P r e s b y te r ,  Schedula diversarum 
artium . Kevidierter Text, Uebersetzung und Appendix 
von A lb e r t  J lg .  VII. Bd. der obon gonannton (Juellen- 
sohriften, Wien 1874.

2) Book gibt in seiner Geschiehte des Eisens I. Bd- 
S. 985 hieryon nur eino doutsohe Uebersetzung.

Post hoo oocides hiroum, et sanguinem ejus urina© 
oommisoebis; e t sio lapido impono per unam nootom
e t ........... soulpos si vis.“

Nimm einen Book, der nooh nie gezeugt hat, stelle 
ihn drei Tago lang in einen Bottioh, bis alles, was er 
im Leibo hat, yerdaut ist. Dann fiittere ihn yier Tago 
m it Efou, dann reinige den Bottioh und fango den 
Harn auf, Hierauf schlaohte den Book und vermische 
das Blut m it dcm H arn, lego don Stein eine N acht 
hinein..........  und schneide ihn.

Sohon in dem śilteren 1. Buohe des Heraolius K ap. VI, 
S. 33, ist die Saohc beim „Sohneidon der kostbaren 
Steine“ iihnlioh angegeben:

Do p re c io so ru m  la p id u m  in o is io n o .
„Urinam mihi quacsi\ri, pariterquo cruorum 
Ex hirco ingenti, modico sub tempore pasto 
Horba, quo faoto, oalefacto sanguine gemmas 
Inoidi, veluti m onstravit Plinius auotor.“ - 

„Ioh versohaffto mir Harn und B lut von einem 
starken Bocko, der einige Zeit m it K rau t (Efeu ?) 
gofiittert wurdo, und schnitt dio Gommen im warmen 
Blute, wic das schon Plinius angab."

Theophilus gibt dann noch eine weitere Vorsohrift 
zur Hiirtung von Foilen, dio der je tz t noch iibliohcn 
Hiirtung m it „H artepulvern“ schon ziemlieh nahe kommt. 
Ohne don Bock, in diesom Falle Boeksleder, geht es aber 
auoh hier nicht. 3. Buch, Kap. X IX  S. 172/3:

Do te m p e ra m e n to  lim a ru m .

„Eaoies e t paryulas similiter ( l i m a s ) . e x  
(inolli ferro, easquo sio tomperabis. Cum incisae fuerint 
oum malleo, sivo eum incisorio ferro, au t oum oultollo, 
ungues eas yeteri aruina porci, e t circumdabis coriolis 
ex hircino corio inoisis, ligobisquo filo lino. Posthaeo 
cooporias cas argilla maceiawi singulariter, oaudasque 
mudas dimittes. Cumque siocatac fuerint, m ittes in 
ignem, c t sufflabis fortiter, eombureturquc corium, e t 
oum festinatione extrahens ab argilla extingues acqua- 
liter in aqua, ex tractasque siccabis ad ignem.“

Maoho auoh kleino (Feilen) auf ilhnliche Weisc__ _
aus weichem Eisen, welches du auf folgende A rt hiirtcst: 
Wenn sie mit dom Hammer oder m it dem Schneideisen 
oder m it einem Messer m it Einschnitton yorsehen sind, 
bestreicho sie m it altem Schweinefett, umwindo sie 
m it Riomchen aus Bookleder und bindę diese m it 
Faden aus Flachs fest. Dann yersehmiero sie einzeln 
m it angemaohtem Ton, lasse aber dio Enden frei. 
Naoh dem Trooknen steoke sie ins Feuor, blaso kriiftig, 
dann wird das Ledor yorbronnon, bofreie sie schnell 
von dom Toniiberzuge, loscho sie gloichmiiBig in W asser 
ab und trockne sie uber dom Feuer.

Entkleiden wir obige Vorschriftcn von allem Be i werk, 
so bleibt fiir uns doch i minor nooh bomerkenswert, daB 
man im M ittelalter bereits die Tatsache kannto, daB 
stiókstoffhaltigc Substanzen bei der Hiirtung yon Eisen 
einen EinfluB ausiiben.

Prof. Dr. B. Neumami, Breslau.

Fortschritte der Metallographie.

(Oktober bis Dezemher 1918.)
(SchluS voa Selte 1084 )

4. A ufbau .

Untersuchungen von M. M a tw e ie ff1) bezwecktert 
das S tu d iu m  des K le in g e fiig e s  e in e s  h y p o e u te k -  
t i s c h e n  K o h le n s to f  f s ta h le s  n ach  v e rs c h ie d e n  
ho hem  A b sc h rc e k e n  u n d  A n lassen . Dor unter-

')  Revuo de la Soc. Busse do Mót. 1910, S. 149, 155; 
Reyue de Metallurgie 1918, Jan./Febr., S. 44/8.
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Zahlentafel 3. K lo in g e f iig e  u n d  E e s t ig k o i t s o ig e n s e h a f t c n  e in e s  u n t e r e u t e k t i s e h e n  S ta h l e s  m i t  
0,27 °/« 0  u n d  0,06 %  M n in  v e r s e h ie d e n e n  A b s c h re c k -  u n d  A n la B la g e n .

Abgesehreckter Stalli Abffeschrcckter und auf 
525° angelassencr Stahl ■ ' ' ' :i; '

Nr.
Abichreck- 
temperatar 

» C

Bruch-
festlgkelt
kfT/ąmm

Dchnungf

%

Bruch-
fc8tigkclt
kg/qmm

Dehnung

%

Klelngefflge

1 650 67,5 23,5 62,6 22,0 • )
2 700 61,9 10,0 63,3 24,5 > Ohno Yoriindorung.
3 750 67,5 21,3 62,6 22,0 i
4 800 103,01) — 82,6 11,5 M artensit +  E errit; nach dom Anlasson Sorbit 

+  E errit.
5 850 94,3 0,5 98,8 12,5 Eoiner, nadeliger M artensit m it einzelnen 

E erritinsoln; nach dem Anlassen h a t sich 
oin Teil des M artensits in S orb it umge- 
w andelt.

6 900 81,2 0,5 100,5 14,0 Dosgl., nur sind dio M artensitnadeln viel 
grober.

7 950 77,7 — 101,8 12,5 Sehr grobe M artensitnadeln.
8 975 106,6 13,0 Sehr grobo M artensitnadeln, zwisohen denen 

m an Sorbitanhiiufungen bem erkt.

suehte Stahl enthielt 0,20 bis 0 ,30%  C, 0,60 bis 0 ,90%  
Mn, 0,2 bis 0 ,4%  Si, untor 0,035 % S uiul weniger ais 
0,05 %  P. Aus den erhaltenen Ergebnissen, von denen 
einige in Zahlentafel 3 m itgeteilt worden, folgt, dafi es 
unterhalb 800° keine Abselireckung gibt; das Gefiigo 
bieibt dasselbe wie bei dem Ausgangsmatorial. Bei 800 0 
setzt die Absohreekung plotzlich ein. Boi abgeschreoktem 
uml nichtangelassonem Stahl vorringert sieli die Brueh- 
fostigkeit m it steigender Absehrecktemporatur, eino Deh- 
nung is t nicht vorhanden. Es ist dios sehr verstiindlieh; 
denn wir haben os hier m it reinem Marten sit zu tun, 
dessen Nadel- oder KorngroBo sich m it dor Temperatur 
vergroBort. Dioso Korner oder Nadoln sind liart und 
sprode, jedoch is t die ICohiision zwischen ihnon um so 
schwacher, je hoher die Abschrecktemperatur ist. Bei 
abgeschrccktem und angelassenem Stahl is t das Gegen- 
teil zu beobacljten. Dio Bruchfcstigkoit steigt m it der 
Abschrecktemperatur, dio Dehnung hat oinen bestandigen 
W ert von ungofiihr 12 %. Man kann sioh die Bruch- 
festigkeitssteigorung in der Weise erkliiren, daB die Bil- 
dungszentren des Sorbits in  dem foinnadligeu M artensit 
viol niihor zusammenliegen ais in dem grobnadligon 
M artensit, wo sie duroh die Losung des nicht umgewan- 
dolten M artensits getrennt sind. Es is t augenschoinlieh, 
daB in dom MaBo wie die Anlafifcomporatur steigt, d. h. 
in dem Mafie wie der Sorbit zunimmt, die Bruehfostigkoit 
sich vcrringert und die Dehnung sich erhóht.

5. E in flu B  d o r E o rm iin d c ru n g .
Deform iert man oin Metallstupk in dom Gebiet unter

halb der Elastizitiitsgrenzo, so geht bekanntlich die De- 
formation naeh dor Entlastung nicht sofort vollkommen 
zuriick, sondern ers t allmiihlich. Die zu einer beliebigen 
Zoit nach der Entlastung noch vorhandene Entfernung 
von der Gloichgewichtslago goteilt durch die anfangliehe 
Entfernung von ihr nennt man die elastischo Naehwirkung. 
U ebor d ie se  e la s tis c h o  N a e h w irk u n g  boi M eta llo n  
sind vielo Thcorion aufgestellt; diosclben stellen den Yer- 
lauf der ̂ Naehwirkung m athem atisch gu t dar, sind in 
ihren Grundannahmon aber sehr hypothotisch oder legon 
nur mathomatische Annahmen zugrunde. H. v. W a rte n -  
b u r g 2) stollt neuerdings an Hand dor durch die moderno 
Motallographio cntwickelten Lehre von dor Metalldefor.

*) A n dieser Stelle is t in  der zu r Verfiigung ste- 
henden Quelle die Zahl 13 aufgezeichnet, was wohl 
ein D ruckfehler sein muB. Nach A nsicht des Bericht- 
o rstattors muB die Zahl 103 hciBon.

2) Berichte der Deutschen Physikalischen Gesell
schaft 1918, 30. Aug., S. 113/22.

mation oino Theorie auf, dio dahin geht, daB bei De- 
formationen auch unterhalb der Elastizitiitsgrenze oin 
Teil der K ristallito uberbeansprueht wird und in sich 
lśings der Gleitfliichcn oder gegoneinander Yerschoben 
wird, und dafi beim Aufhoren der deformieronden K raft 
die clastischen Kriifte der unversshobenen Kristallite 
die versehobencn allmiihlich wieder in ihre ursprungliche 
Lage zuruckbringon. Die Theorie wird an den vorliogen- 
den Erfahrtmgcn iiber Naehwirkung bestiitigt und ex- 
perimcntoll dio Eolgerung bewiesen, dafi oinheitliehe 
M etallkristallite (Einkristalldriihte) von Wolfram und Zink 
keine Naehwirkung zeigen.

6. S o n stig e s .
Noch viole der an Schnelldrehstahl beobachteten 

Ersoheinungen bediirfen der endgultigcn Erkliirung. Um 
dio oxperimentellen Ergebnisse zu sammeln, die zur Auf- 
stcllung einer neuen und vollstiindigen Theorie gebraucht 
werden konnen, unternahm M. Y a ts e v i tc h l ) planmiiBigo 
U n te rs u c h u n g e n  iib e r S c h n e lld re h s ta h l ,  woriiber 
ein erster umfangreicher Bericht Torliegt. Ais Yersuchs- 
stahl benutzte der Eorscher eino besondere Marko Schncll- 
drehstahl, einen D readnouahtstahl dor Halcomb Steel 
Company m it 1S,20 % W, 3.00 %  Cr, 0,95 % Va, 0.62 % C, 
0,38 % Mn, 0,27 %  Si, 0,025 % P  und 0,025 % S. Bei 
Yorwendung gerade dieser Sonderstahlmarke hoffte 
Yatsevitch nicht nur bekannte Tatsachen bestiitigt zu 
finden, sondern viclleicht auch noch neue zu beobaohtcn. 
Der cspcrimentello Teil der Arbeit crstreckto sich in 
Anbetraeht des SondcrzweckeR der vorliegenden U nter
suchungen auf die Bestimmung der charakterisiischen 
Abanderungeń, dio die Erhitzungs- und Abkiihlungs- 
kurven unter dem EinfluB verschicdener thermischer Bc- 
dingungeu orleidon, auf dio mikroskop?sclje Untersuchung 
in Verbindung m it der thermischen Behandlung und auf 
die Bestimmung der Harto ebenfalls in Yerbindung m it 
dieser Behandlung. Das ycrsuchsmaterial wurde aus 
kleiner Blockform zu einem Quadratstab von 12,5 mm 
Seitenlange ausgewalzt und wurde in ausgegluhtem Zu- 
stande angeliofert. Dio zu den Untersuchungen benutzten 
Proben von ungefiihr 12,4 X 12,4 X 9 mm Abmessungen 
wurden naeheinander von dersolben Stange m ittels einer 
Siige abgetrc*nnt. Die ersten 11 Probon wurden zur 
Bestimmung der thermischen Kurven benutzt und die 
folgenden 70 fiir die mikroskopisehe Priifung und die 
Hartovorsuche, und zwar die geraden Nummern fiir die 
ersteren und dic ungoraden fiir dio letzteren Untersuchun
gen. Untor dom Mikroskop wurde nur bei einer einzigen___ ' I

Revue de Mśtallorgie 1918, Jan ./Febr., S. 65/115.



1108 Stahl und Eisen. Umaehau. 39. Jahrg. Nr. 38.

Zahlentafel 4. H a r t ę  v o n  S d m e l l d r e h s t a h l  n a c li  y e r s c l i i e d e n e r th e r m i s c h e r  B e h a n d iu n g .

Art der thermischen Behandiung
HUrtczahl

nach
Brinell

Bemerkungcn

N ach Schmelzen und  langsamem E rkałten  . . . .
A usgegliiht (A n lio fe ru n g szu stan d )...............................
Nach einer E rhitzung auf 350 0 und Abschreckung

» 99 99 99 5 5 0 0 „ 99 • * * * ' * 223
99 99 99 99 7 4 0 0 „ >1 • • • * • • 228
99 99 99 99 800 0 „ 99 • • • • • • 228
99 99 99 M 8500 „ 99 ...................... 286
99 99 99 99 1000 0 „ ft • * • • • • 418
99 99 99 99 10500 „ »l • • • • • • 512
99 99 99 99 1150° „ 99 ...................... 652
99 99 99 93 1200 o „ »>' ...................... 627

auf 1000 0 
e rh itz t 

m it nach- 
folgender

auf 1020 0 e rh itz t, bis 1000 • abgokuhlt und  abgeschreckt

auf 1240 0 ( 
e rh itz t m it ■{ 
naohfolg. (

schneller2) A bkiihlung ohne A bschreckung. . . .
„  „  bis 200 0 und Abschreckung
li II II 600 0 Ir ,,
» » .. 850 ° „

langsam er1) A bkuhlung ohne Abschreckung . . . .  
„  „  bis 2 0 0 0 und  Abschreckung

600 099 * f 99 9* 9tQ00 0f* »» 99 vVV jt H

langsam er A bkuhlung bis 1166° und Abschreckung 
1200“ „

>> »» 12100

179
212
223

auf 1000° 
e rh itz t 

m it nach- 
folgendor

auf 1000 0 i 
e rh itz t I 

m it n ao h -1 
folgender '

sehr achncller5) A bkuhlung ohne Abschreckung 
,, ,, „  bis 200 0 u. Abschreckung

. tl II 11 11 600 0 i, |,
i i ■ ii ii ii 860 0 ..

321
311
321
460

460

600

600

418
418
512
532

364
418
477
495

} Diese beiden Proben waren 
naoh der H artepriifung ge 
rissen.

 ̂ N ach dem Versuch gerissen, 
> bzw. w ahrend des Yersuches 
J in  kleine Stiicke zersprungen.

Probe ein ungleichmaBiges Gefiige beobachtet. Die groBe 
GefiigegleichmaBigkeit liiBt darauf scbilieBen, daB die 
Ergebnisse der Torliegenden Untersuchungen nicht durch 
Seigerungen beeinfluBt werden. Die Erhitzungs- und

aufgenommen. Die Erhitzung der Proben geschah in 
einem elektrischen Rohrenwiderstandsofen. Dio metallo- 
graphischen Untorsuchungen wurden nach den verschie- 
densten Aetzungen der Proben angestellt und die Hartever- 
suche in bekannter Weiso nach Brinell m it einer Kuge 
von 10 mm Durchmesser und einem Druok von 3000 kg

Abbildung 1. YerJlnderung der Hartę nach einor. Erhitzung 
auf 1000° und nachfolgender langsamer Abkuhlung:.

Abkiihlungskurren wurden mittelsdesselbstregistrierenden 
Saladin-Le Chatolierśchen Apparates gewohnlicher Bauart

>) U nter langsam er A bkuhlung is t A bkuhlung 
im  Ofen zu verstehen.

2) U ntor schneller A bkuhlung is t A bkiihlung an
der L u ft zu Terstehen.

8) U nter sehr sohneller A bkuhlung iBt A bkiihlung
untor Y entila to rlu ft zu verstehea.

Abbildung 2. Yerinderung d tr  Hartę nach einer Erhitzung 
auf 1000° und nachfolgender icbneUer Abkuhlung.

Die Ergebnisse letztercr sind in  Zahlentafel 4 zusammen- 
gestellt. Im  Zusammenhang m it den Abkiihlungskuryen 
und ais Funktion der Abschrecktemperaturen sind die 
H artezahlen schaubildlieh in  den Abb. 1, 2 und 3 auf- 
gezeichnet. Ais wichtigste Ergebnisse seiner U nter
suchungen verzeiohnet Yatsevitch folgende: Die Er-
hitzungsgesohwindigkoit beeinfluBt die durch H error- 
tretungen der Erhitzungskiirven an don Tag gelegteo 
Umwandlungon. W ahrend bei langsamer Erhitzung di«
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untore Umwandlung bei rund 775° und die obere bei 
rund 855 0 liegt, t r i t t  bei schneller Erhitzung die untere 
ira M ittel bei 745 und' die obere bei 831 0 auf. Die boiden 
Spitzen f allen mithin duroh die Gesohwi ndigkeitsstoigerung 
und zwar mehr ais der zwischen ihnen liegende Punkt 
dor boginnenden oberen endothermischen Wirkung; dieser 
liegt beispielsweise boi den beiden vorher aufgcfuhrton 
Erhitzungsgeschwindigkoiten bei 817 bzw. 808°. Dio 
Erhitzungsgeschwindigkcit beeinfluBt weiterhin den  W ert 
der Grenztęm peratur bei der Erhitzung, die notwendig 
ist, um die untere Umwandlung bei der Abkuhlung er- 
scheinen zu lassen. Ein gutes A etzm ittel fiir Sehncll- 
drehstąhl bietot eine Mischung von 10 cem 3prozentiger 
Wasserstoffsuperosydlosung m it 20oom einer lOprozenti- 

/ gen Natronlaugelosung. Dio Aetzung hierm it dauert 10 bis 
12 m in; sie laBt sehr gu t die allmahlieho Auflosung dor 
Karbido wahrend der Erhitzung erkennen und kann 
yortoilhaft zum '"Studium der Bolle. die die Karbide in

Arbeiterschranke aus Schlackenbeton.
Bei don hohen Holzproison is t die GeoVgsmarienhutte 

dazu iibergegangen, die friiher aus Iiolz horgostellten

Abblldui)g 1. Arbeiterspind aug Schlockenbcton, offeu.

Abbildung 3. Yeriinderung: der Ufirto nach einer Erhitzung 
auf 1000° und nochfolgender sehr schneller Abkuhlung-.

Sclmelldrehstahlen spielen, rorwendet werden. Mit Hilfe 
der Beagonzion, dio die Mutterlaugo in dem ausgegliihton 
Stahl angreifen, wie alkoholische Salpetersiiure u. a. m., 
kann man folgende Gefiigebestandteile nachweisen: zu
nachst die K arbide, dann oin korniges, sehr leioht an- 
greifbares Strukturelement und oridlich ein sehr analoger 
Gefiigebestandteil, der aber dem Aotzon m it genannten 
Reagenzien rie l bosser widersteht. In  dem MaBe wio die 
Absohrecktemperatur fiillt, horrsoht der lotztere Bestand- 
toil im mer mehr vor und worden seine Korner grober. 
LiiBt man naoh einer Erhitzung oberhalb des oberen 
kritisclien Punktos sehr schnell erkalten, so orsohoint 
ein neuer Gefygebestandteil, der dem Angriff dor Actz- 
mittel noch besser w idersteht und eino sohr groBe Hiirte 
besitzt. I s t die Erhitzung ungeniigend oder zu kurz 
gewesen, so zeigt sich, dieser Gefiigebestandteil ais aus- 
geschiedene schwarze Eleoken. Die Abschreokung boi 
Temperaturen oberhalb 1100° bringt ein polyedrisches 
Gefiige hervor, deśsen RegelmiiBigkeit m it steigender 
Absohrecktemperatur zunimmt. Dor obere kritische Punkt 
bei der Erhitzung entspricht einer, sehr schnellen Hiirte- 
zunahme, wiihrend vor diesem Punkt die Steigerung nur 
schwach und allmahliek ist. Je  nach der Abkiihlungs- 
geschwindigkoit .wird die Hiirte verschieden beeinfluBt. 
Bei langsamor Abkiihlung ste llt sioh eine sehr schnello 
Harteverminderung ein, wenn die obero esothermischo 
Umwandlung untersehritten is t; boi schnoller Abkiihlung 
orloidet die H artę oinen starken Abfall bei Durchsclireitung 
der unteren Umwandlung, und boi sehr schneller Ab
kuhlung endlich nimmc die H artę allmiihlich ab.

A. Sladeler.
Z S S Y T II.j,

Abbildung 2. Arbeiterspind atts Schlackenbeton, gescblossen.

136
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tr itt, z. B. indem uns in A lfred  T rap p o n  das Lebensbild 
oines bognadcten und geistreichcn Technikers crscblossen 
wird. Ganz im Sinne des Yorfassorś diirfon wir wohl 
die Hoffnung ausspreehen, daB die yorhandenen Unter- 
lagen die Quelle zu weiteren Untersuchungen, vielleicht 
auch auf dem beSonderen Gebiete des Eisenhiittonwesens, 
geben nioohten, das ja  ebenfalls in don alten H arkorter 
W erkstatton eine Hoimstatte gefunden hatte.1)

Dic Schri/llcilung. 
Deutsche Industrie-Normen.

D er NormonausschuB der deutschen Industrie yer- 
offentiicht in  H eft 10 (Jahrgang 1919) seiner „M itteilun- 
gen“ (14. H eft der M onatsschrift „B er B etrieb11) folgende 
neue Entwiirfe:
DI-Norm 37 (Entw urf 1) Zeichnungen, Sinnbilder fiir 

Zahnrader,
DI-Norm 119 (Entw urf 2) Hiingelager,
DI-Norm 120 (Entwurf 1) Riomęnsoheibon und Riemen- 

breiten fiir Transmissionen, 
DI-Norm 121 (Entw urf 1) Bilion der Hanfseilscheiben, 
DI-Norm 189 B la tt 1 u. 2 (Entw urf 1) Sohlplatten d e r  

Stehlager,
DI-Norm 191 (Entwurf 1) Eundam entankorplatten, 
DI-Norm 192 (Entwurf 1) W andankerplatten,
DI-Norm 193 (Entwurf 1) M auerkasten der Stehlager, 
DI-Norm 259 (Entw urf 1) Whitworth-Gasgc windo nach 

Original,
DI-Norm 2G0 (Entwurf 1) Whitworth-Gasgewinde m it 

Spitzenspiel,
DI-Norm 201 (Entwurf 1) Sam m erschrauben ais Fun- 

damentsohrauben,
DI-Norm 262 (Entwurf 1) Hammerschrauben ais W and- 

ankersclirauben.
Abdrucke der Entwiirfe m it Erlauterungsberichten werden 
auf Wunsch gegen Beroclmung yon 0,50 J l fiir ein Stiick 
yon der Geschiiftsstello des N o rm e n a u sso h u sse s  d e r  
d e u ts c h e n  I n d u s t r i e ,  B e r lin  NW 7, S o m m e rs tr . 4 a, 
abgogeben, der auch bei Priifung sich ergebende Einwiinde 
bis 15. Oktober d. J. m itzuteilen sind,

lm  gleichen H eft sind auch nachstehend aufgefiihrte 
endgUltig genelimigte Normbliitter abgedruckt:*
DI-Norm 15, Zeichnungen, Linien,
DI-Norm 16, B latt 1 u. 2, Zeichnungen, schriige Block- 

schrift,
DI-Norm 114, Durchmesser fiir Transmissionswellen, 
DI-Norm 117, W andarme fiir Transmissions-Stehlager. 
Diose B liitter konnen in dem E orm at 230 X 320 mm auf 
woiCem und pausfiihigem Papier von pbcngonannter Ge- . 
schiiftsstelle bezogen werden.

Aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institutc,

(Fortietzung ron  Scitc 1 0 S6 .)

Thomas B. M ack cn z ie , Motherwell, legte einen 
B ericht1) vor iiber die

Verwertung der Abhitze bei Martinofen.
Vor etw a 20 Jahren war bei der Errichtung eines 

Martinstahlworks m it sauer zugestellten Oefen von 60 t  
Eassung beschlosson worden, zwischen den Oefen und 
dereń Kaminen Kessel oinzubauen, m it denen m an aus 
der Warnie der Martinofenabgaso den zum B etrieb der 
Gaserzcuger orforderlichen Dampf gewinnen wollte.
Man wiihlto fiir diesen Zweck Cornwallkessel von 9 m 
Lange und 2,1 m Durchmessor, m it einem Elam m rohr 
von 1,07 m Durchmessor. Die Abgase oines jeden Ofens 
wurden in drei Strome zerlcgt, yon denen jeder einm al 
den ICessel entlang strom te, und die sich h in ter dem 
Kessel wieder yereinigten, mn gomeinsam in den Schorn- 
steiu  einzutreten. Naeh der Inbetriebsotzung der An-

l) Engiueering, 191S, 15. Noy., S. 567/69.

lago orgab sioh, daB der Schornsteinzug infolge derstarken- 
Abkiihiung der Gase nicht goniigte und infolgedessen 
dio Stahlerzeugung d e r ' Oefen in  unzulassigom MaBe 
beeintriichtigt wurde, so daB m an gezwungen war, die 
Kessel abzubauen, an andorer Stelle wiedor aufzuśtellen 
und m it ICohlonfeuerung zu betreiben.

Nach diesem MiBerfolg machtc der Verfassor den 
Vorschlag, die Aufgabe durch Einbau eines Saugzugvon- 
tila to rs zu losen. Eiir diesen Zweck wurdo ein sauer 
zugestellter Martinofcn yon 30 t  Eassung gcwahlt, hinter 
dem ein Babcock-Wilcox-Wasserrohrkcssel m it i 50 m* 
Heizfltiche und oin /Green-Speisewasserrorwiirraer m it 
67 m* Heizfliiche oingebaut wurden. Zur Erzeugung 
des erforderlichen Zuges wurde hinter dem Vorwarmer 
ein K eith- & Blackinan-Yentilator von 508 mm D urch
messor m it 20 PS-Gleichstrommotor m it yeriinderlieher 
Umdrehungszahl angeordnet. Dieso Anlago wurdo an- 
fanglich so betrieben, daB die Tom Ofen kommonden 
heiBen Gase quer durch den yorhandenen K am in hin-

») Ygl. S t. u . E. 1906, 15. Jan ., S. 82/87.

Spindo aus Sehlackonboton horzustcllen. Der Schlaeken- 
beton bringt hiorbei auBerdem noch don Vorteil m it sich, 
daB er nicht, wie die Holzschranko, brennbar ist, nioht 
leioht orbroohon. wordon kann, und sioh kein Ungeziefer 
darin  einnistet. In  Abb. 1 und 2 is t ein dorartiges aus 
Schlaekenbeton gebautes Spind im offenen und geschlos- 
senen Zustand dargostellt.

Harkort & Co. — Demag, ein Erinnerungstag der rheinisch- 
westfiilischen Industrie.

Dor 18, Soptenibor yerdient ais Gedonktag fiir die 
rheinisch-wostfalisehe Industrie festgehalten zu worden. 
Vor 100 Jahren griindeto an diosom Tage Ericdrich 
H arkort in Yorbindung m it Heinrich K am p dio mecha- 
nischen W erkstatten von H arkort & Co. auf der un- 
zugiinaliohen Burgkuppo zu Wet te r  an der Ruhr. Yon 
den ersten Jahren an genossen dio Erzeugnisse dieser 
Firm a, im Anfang hauptsachlich Dampfmaschinen, Wob- 
stiihle, abor auch alles andere, was irgend in das Gcbiot 
einor mechanischen W erkstatto fioł, einen R uf weit iiber 
die Greijzon ih rer engoren und weiteren Hoimat hinaus. 
Im weiteren Wordegang, in  dom wiederholt F irm a und 
Arboitsgobiet wechselten, bliob dieses Ansehcn orhalton. 
Dio alto Griindung is t heuto ais eine dor yielen Quollen 
in der Doutschen Masohinonfabrik aufgegangen, dereń 
Tageserzeugung nunmohr bei woitem den Jahresumsatz 
diesor Stammfirma in ihren ersten Lobensjahron iiber- 
steigt. Der Erinnem ngstag h a t der Deutschen Maschinen- 
fabrik Voranlassung gegeben, Professor C. M atschoB  
zur Ausarbeitung eines g e sc h ic h tl io h o n  A b ris se s  d es 
E n tw ick lu n g S g an g o s  dor alten F irm a anzuregen, dor 
schleohtliin oin gu t Toil Goschichtc der rheinisch-west- 
fiilischen Industrie iiberhaupt darstellt. U nter don Hiinden 
des bewiihrten Verfassers is t ein Werk ontstanden, das, 
wenn es demniichst im Buchhandel erscheint, von allen, 
die Sinn fiir Geschiehte der Technik haben, froudig 
bogriiBt werden wird, noch dazu in der licbevollen 
A usstattung, die das Buch durch die Herausgoberin 
erhalten hat. Wio der Verfasser in dcm Vorwort aus- 
fiihrt, kam dor Arboit zustatten, daB ganz groBe Toilo 
des alton Briofweehsels und der Goschaftsbiicher der 
Ursprungsfirm a in oinem halbyerfallenen Raum der alten 
Burg in W etter aufgefunden und ausgowertet werden 
lkonnten. Das Buch solbst kann den Gegonstand natur- 
ich nur bis zu einem gowisson Grado ersehopfon. Auf 

seinen Inhalt im einzelnen an dieser Stello einzugehen, 
hicBo unfruchtbaro und v ello ohtuntauglicho Doppelarbeit 
leisten. Es soli aber nicht unerwiihnt bloiben, daB aus 
der sachlichen Sohilderung wieder scharf die Bedeutung 
der porsonliehen Seite technischen Schaffens heryor-
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duroh dem Kessel zugefiihrt wurden, wahrend die den 
Vorwiirmcr Yerlassendcn kalten  Gase durch eine ent- 
sprechend hoher angeordnete Oeffnung in den Kamin 
zuriickstromton. D a man jedoch die un ter der oberen 
Fuehsoffnung vorgesoliene Abaperrklappe nioht geniigend 
dicht halton konnte, so wurde auf don Schornstein 
ais Ableitung fur die kalten  Gase yorzichtot, dio oboro 
Fuehsoffnung geschlossen und der Kamin an der Miin- 
dung m it einem Ventil versehen. Dio Abgase wurden 
nunmehr vom Ventilator unm ittelbar ins Frcio abge- 
leitet. Nachdom noch einige andero geringfiigigd Stó- 
rungon beseitigt waren, konnto dio Anlage m it zufrieden- 
stellendem Erfolg in B etrieb gennmhion werden. Ein 
Vcrdampfungsvcrsuch, der an dieser Aulago ausgefiihrt 
wurde, is tin  der Spalte 1 der Zahlentafel 1 wiedergogoben. 
Forncr zeigt Abb. 1 yerschiedene Temperaturenschau- 
bilder aus diesem Yersuch.

Auf Grund dor zufriodenstellcndcn Ergebnisse dioser 
Versuehsanlage wurde boschlossen, oine neue bereits 
im Bau begriffene Martinofenanlago 
m it 45-t-Oefen in gleicher Weiso 
m it Abhitzekessoln usw. auszuriis- 
ten. Diese Aulago besitzt fiir jeden 
Ofen einen Babcock-Wilcox-Kessel 
von 169 m2 Hcizflaeho, oinen 
Green-Spę)sewasservorwiirmer von 
89 m2 Heizfliiehe und oinen K eith-
& Blackm an-V entilatorvon 762 mm 
Flugelrad-Durohmesser, m it Antrieb 
durch einen 40-PS-Gloichstrom- 
m otor m it yeranderlieher U m dre
hungszahl. Dio Ventilatoren stoBen 
die Abgase durch kurze, trichter- 
formige Bleehrohren unm ittelbar 
ins Freic aus. Dic Ofenkaminc bc- 
sitzon auch hier Verschliisse an 
der Miindung, die wiihrend des 
Betriebes der Kessel nahezu ge
schlossen gehalten werden. Die 
Griindc, weshalb dioso Ventile nicht 
vollstiindig gcsohlossen werden, 
sind folgende: Einorseits sind dio 
Kessel und Vonti)atoren dieser 
Anlage etw as zu klein gewiihlt, 
anderseits iiirchtete man dio B il
dung Vines explosiblen Gemisches 
im Schornstein beim Um stelien der 
Ofenyontilo und die Bcsehadigung 
der Anlage duroh otwaigź Explo- 
sionon bei vollig geschlossenem 
Schornsteinycntil.

Diese Anlago kam  kurz vor dom Ausbruch dos K rie 
ges in B etrieb, und fes war daher nicht moglich, irgend- 
welche Yersuche auszufiihren. Seitdem h a t der Ver- 
fasser weitero sieben alto und zehn neue Martinofen m it 
derartigen Abhitzekessoln ausgcriistct. Dio Kessel und 
Ventilatoron dieser Anlagen sind jedoch infolge Fehlens 
geniigender Vorsuchscrgcbnisse zu klein gewahlt worden, 
uud die crzcugte Dampfmengo is t aus diesem G rundę 
geringor, ais sie ha tte  sein konnen, wenn an der vorer- 
wahnten groBeren Anlage mehr U nterlagen durch Aus- 
fiihrung von Verdampfungśversuchen gewonnen worden 
waren. Inzwischen is t jedoch auch an diesen spiiter 
ausgefiihrten Anlagen eine Anzahl von Verdampfungs- 
yorsućhen durchgoliihrt worden, dereń m ittlere Werte 
und Rcchnungsorgebnisso in don Spalten I  bis IV  der 
Zahlentafel A wiedergegeben sind. Dic den W erten der 
Zahlentafol zugrunde liegonden Tempcraturbostimmunr 
gen usw. wurden in Zwisehenrauinon von 20 Minutcn 
geinac .t.

Zu diesen Vcrsuóhori m acht der Vorfasser folgende 
Bemerkungcn:

Die au dom Dam pf erzeugbaren 62,8 KW st je 
Tonne Stahl wiirden zum Auswalzen der gesam ten Stahl- 
erzeugung dieses Ofens geniigen.

Versuch I. D a das Schornsteiriyentil leicht ge- 
offnet war, so ste llt die in dio Wiirmebilanz oingcsctzte 
Abgasmenge nicht die ganze zur Verfiigung stehonde 
Mongo der Ofenabgase. vor. Wiire der Kessel groBer, 
so hiitto nach Ansicht des Yerfassers sicher m ehr Dampf 
orzeugt worden konnen.

Versuch II. Auch in diesem Falle war das Schorn- 
steinventil leicht geoffhet, so daB ein Teil der verfug- 
baren Gase vor dom Kessel unm ittelbar inR Freie entwich. 
Auch war der Ofenherd wiihrend des Versuches nicht 
in Ordnung und infolgedessen dio Ofenturen liinger und 
dfter offon, ais os bei storungsfreiem Betrieb der Fali 
ist. SchlieBlicli wurde noch eine undiclite Stelle im 
Fuchskanal zwischen Ofen und KcSbOl festgestellt, die 
zum Teil die niedrigc Tem peratur der in den Kesse 
ein tretenden Gaso verursachte.

Yersuch III. Scliornsteinyentil auch in diesem 
Falle leicht gooffnet. Verfasser bomorkl, daB der Posten 
,,Andenveitige Yerluste" in der Yorwiirmer-Bilanz auBer

ordentlich hoch is t, und yerm utet, daB entw eder das am 
Ventilatorendo des Yorwarmcrs angeordnete Pyrometer 
zu niedrige Angaben maehto oder „Nebonluft" duroh 
undichte Stelien des Vorwarmorkanals angesaugt wurde, 
in welehem Falle dio in  die Wiirmebilanz des Yorwiirmers 
eingesetztc Gasmenge zu niedrig wiire; wahrscheinlich 
lagen beide Ursachen vor.

Yersuch IV. Dor V entilator saugto in diesem Falle 
die ganze Verbronnungs-Gasmenge an. Die Wirkungs- 
grade von K essel und Vorwarmer sind sohr niedrig, was 
der Verfasser darauf zuriickfiihrt, daB letztere  fiir die 
hindurchgehende Gasmenge zu klein seien. T rotz nie- 
driger Tem peratur der Abgase verdam pft abor der Kessel 
m ehr W asser ais der Kessel in  Versuch I I I , was ais Be- 
weis dafiir angefiihrt wird, daB der Kessel ordnungs- 
miiBig arbeitete. Dagegen arbeite te  der Yorwarmer 
unbsfriedigend, wahrscheinlich aus dom Grunde, weil 
das yerwondeto Spcisewasser aus dem Meere entnommen 
wurde, was einen Ansatz von Kesselstein in den Yor- 
wiirmorrdhren vcrursacht haben mag. Der hohe Unter- 
druck vor dem Ventilator wird ebenfalls darauf zuriick- 
gefuhrt, daB der K essel fiir dio durchstromende Gas
menge zu klein war. Zur Zeit der Abfassung des Be- 
richtes wurden gewisse Aenderungen an dem Kessel
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Z a h le n ta fe l  1. V er< Iam pfungsversuch .

1 Nr. des Yersucbes 1 (Versucbsanlago) I II XII IV
! 2 Faasung des Mattin-

o f e n s .................... * t 30 45 100 60 60
| 3 IleizflSehe des Bab-

cock-Wiicox-Kessels m! 150 169 203 203 I 203
; 4 Helzflłłche des Green- 

* Speisewasser-Yor-
wiirmers . . . . m3 67 89 111 111 111

5 Ventiiator-Bauart. . Keith & Blaekman Keith & Blaekman „Siroeco" Keith & Blaokinan Keith & Blaekman
G Durehmesser des ' ' ' • - • • ■ I

FlUgelradcs . . . ’ mm 508 762 1270 1270 1270
i 7 Umdrehungen/min. .

111} f*
580 480 240—\— 320 450

r 8 Bauer des Yersuehes st 99 77>/2 93 991/2
! 9 Temperatur der Abj gase vor dem Kessel cc 504 585,3 422,1 577,2 43S,9

i "
W&rmeinhalt der Ab

gase bei dieser Tem V
b' 'V; peratur . . . .WE m* (0°) 172,2 201,0 142,0 197,7 148,1
j l l Temperatur der Ab

gase vor dem Vor-
wiirmer . . . . 00 254 ✓ 273. 232,4 302,8 303,7

12 Wllrmelnhalt der Ab- 
case bei dieserTem-
peratur . . . .WE/m3(0°) 83,0 89,5 75,7 99,8 100,2

13 Temperatur der Ab
gase vor dem Ven-
tiiator . . . . . »C 169 181,6 184,4 171,5 263,5

( u WJlrmeinhalt der Ab
gase bei dieserTem-

15
peratur . . . .WE/m^O0) 54,4 58,5 59,5 55,2 86,3

Temperatur d. Speise- 
wassers v o r, dem
Vorwarmer . . . °C 11,6 6,95 40,8 9,5 29,3

16 Temperatur d. Speise- 
wassers vor dem
Kessel . . . . . °C 117,8 120,6 133,5 132,7 129,2

17 Dampfspannung (ab
6,08 8,38

18
solut) .................... kg/cma 5,21 6,2 8,62

Angenommener
0,95

19
Troekenheitsgrad . % 0,95 0,95 0,95 0,95

Gesamte rerdampfte
178 400 195,000

20
Speisewassermenge kg 103 700 214 100

StUndl. Verdampfung kg/st 1109 1793 1691 2.096 2150
21 Stliudl. Verdampiung

10,6derllclzIlKche-Einh. k^/st, m* 7,4 8,3 8,6 . 10,6
22 Kraftverbraueh des

Ventilators . . . KW 14,3 26,4 24,2 26,4 41,8
23 Kraftyerbrauch des

Venti!ators . , . PS 19,5 32,3 32,8 35,9 56,8
24 NatUrlleher Zug vor 

dem Ke3sel . . . mm WS 15,2
25 KUnstJicher Zug vor

dem Kessel . . . mm WS 20,3 . 23,1 40,6 25,4 25,4
26 KUostlicher Zug yor

dem Yorwarmer . mm WS 61,7 77,3 63,5 95,2
27 KUnstlieher Zug vor

dem Yentilatar . . mm WS 87,2 80,0 76,2 140,0
28 Wahrscheinllehes Vo- 

lumen der Abease, 
red. auf 0°0,760 mm
Q S ........................ ra5 10 750 11 320 16  oso; 16 980 • 26 900
Warmebilanzen.

1 . Kessel.
Einnahmen je st:

29 Warmeinhalt der
Abgase . . . . WE 1853 000 =  93,37% 2 291500 =  91,32 % 2 112 000=  91,37% 2 827 000=  90,95% 3 98 >000= 93,46%

30 WHrmeinhait des
Speisewassers. . WE 131200 =  6,63 % 217 500 =  S,6 8  % 228000 =  8,63% 2S1000 =  9,05% 280 000 =  0,54 %

1 VS4 200 =  100,00 % 2 509 000=  1U0,00 % 2  610 0 0 0  =  1 0 0 ,0 0  % 3 108 000 =  100,00 % 4 265 000 =  100,00%

31
Ausgaben je st:

Warmeinhalt des
Dampfes . . . WE 705 000.= 35,55 % 1 150 000 =  45,83 % 1 071 000 =  40,52 % 1 331000 =  42,SI % 1 370 000 =  32,21 %

32 WUrmeinhait der
Abgaso . . . . WE 895 000 =  45,06% 1 013 000 — 40,38% 1 285 000 =  48,72% 1 382 600 =  44,49 % 2 091000 =  63,22%

33 Anderweitige Yer- .
luste (Dilferenz). WE 381200 =  19,39% 346 000=  13,79% 284 000 =  10,76% 394400 =  12,70% 195 001) =  4.57 %

1 984 200 =  100,00 % 2 509 000 =  100,00 % 2 640 000 =  100,00% 3108 0 0 0  =  1 UU,0 0 % 4 205 000 =  100,00 %
2, Speisewasservor-

warmer.
Einnahmen je st:

* 34 Warmeinhalt der
Abgase . . . . WE 895000 =  98,58% 1013 000 =  98,77% 1 285 000 =  94,91% 1382 600 =  98,57% 2 094000 =  97,72%

35 WkrmelDhalt des
69 500 =  5,09 %Speisewassers. . WE 12 820=  1,42% 12 500 =  1,23% 19 900 =  1,43 % 63 000 =  2.2S %

907 820 =  100,00 % 1 025 500 =  100,00 % 1 351 500 =  100,00 % 1 102 500 — 100,00 % 2 75 7 000 =  100,00%
Aupgaben je st:

36 Warmeinhalt des
Speisewaspers. . WE 131200= 14,48% 217 500 =  21,25% 228 000 =  15,34% 281000 =  2 0 ,0 2 % 280 0 0 0  =  1 0 ,1 2 %

37 Warmeinhalt der
Abgase . . . . WE 586 820 =  64,60% 663 000 =  64,66% 1011000 =  79,11% 782 000 =  55,75 % 2 319 000 =  SI,16%

38 Anderweitige Yer-
luste (Differenz). WE 189 800 =  20,92% \ 1 45 000 -  14.09 % 115 500 =  5,55 % 339500 =  21,23% 158 000 =  5,72 %

907 820 =  100,00 % 1025 500 =  100,00% 1 354 500 =  100,00 % 1402 500 =  100,00% 2757 000 =  100,00 %
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Zahlentafel 1. (Fortsetzung). Y eM am .p f u n g sv e rs  uch .

Wirkungsgrade:
>39 K e s s e l .................... ....  . % 35,55
40 SpeisewasserrorwUrmer <, % 14,48
41 Kessel und Yorwarmer zus. %

PS

37,80
42 Theorelischer Kraftbedarf 

, _■ . 1000 . Q .s  desYentilatora ——-— —  3600 . 75
43 Wirkungsgrad des Yentila-

tors einschl. Motor . . %
44 Stahlerzeugung wahrend

der Yersuohsdauer . . t/sfc 2,29
45 Demnach Dampferzeu-

gung je t  Stahl . . . kg/t 490
46 In neozeitllchem Tnrbo- 

dynamo mit gutem Ya
kuum konnen aus dem 
gewonnenen Dampf er-
2 eugt werden . . . . K \V 158,0

47 Nach Abzug des V entilator-
yerbrauchs.................... K W 14,3

48 Bleiben fiir andere Zwecke
yerfiigDar................... ..... K.W 143,7

49 Oder auf die Stahlerzeu-
gung bezogen . . . . KWst/t 62,80

50 Bei Annahme von Kessel- 
kohlen von 6700 WE/kg 
u. eines Wirkungegrades 
der Kohlenkessel Ton 
65 % entspricht obige 
Dampferzeug, einer er-
sparten Koblenmenge v. kg/st 102

51 Oder auf die Stahlerzeu-
gang bezogen . . k?/t 72

45,83 40,54 42,81 (36,8) 32,21
21,25 16,83 20,02 (16,4) 1 0 ,1 2
49,91 43,11 46,73 (39,6) 33,93

0,07 S,43 5,93 28,55'

18,84 25,7 16,54 50,28

4,25 4,43 3,75 6,04

427 385 605 358

253,2 228,1 290,0 320,2

26,4 24,2 20,4 41,8

226,8 203,9 263,0 278,4

53,3 40,0 70,4 40,1

261 230 305 316

04‘ no 83 53

vorgenommen, die den Gasen ein freieros Durchstromen 
ermoglichcn sollten.

Zu diesen . Ausfulirungen und Versuchscrgebnissen 
bemerkt der unterzeichnete B oricbterstatter zuniichst, 
dafi iu den Warmebilanzen des Yersuches I I I  ein offen- 
barer Reehenfchler unterlaufen is t, insoferh ais die Zahlen 
der Posten 29, 32, 34 und 37, betreffend die Wiirme- 
inhalte der Abgase an den Ein- und A ustrittsstellen des 
Kessels bzw. Ybrwariners, m it den beziiglichen Tempe- 
raturen und dom im Posten 28 angegebenen rcduzierten 
Volumen der Abgase nicht iiberoinstimmen. Nimmt 
man letzteres und dic angegebenen Temperaturen ais 
richtig an, so sind dio angegebenen Warmemengon zu 
iliedrig. Dio wirklich sich orgebonden W erte betragen 
3345500 W E, 1095000 WE, 1695000WE und 938000WE.

Auch sónst kann die Zuverlassigkeit der in derge- 
nannten Quelle aufgestellten Warmebilanzen und dor 
bereehneten Wirkungsgrade keine groCe sein, weil das 
Abgasvolumen nicht genau orm ittolt werden konnte, 
vielmehr nur angenommon wurde. Auffallend sind in 
den Warmebilanzen die zum Teil auBerordentlich hohen 
,,auderwoitigen Verluste“ in Kesseln und Yorwarmern. 
Da die Yorluste duroh Stralilung bei den niedrigen Tem- 
peraturen nur sblir unbodeutend sein konnen, so erklaren 

•sich diese „anderweitigen Yerluste" lediglich durch die 
Annahme, daB in den Anlagen undiclite Stellen vor- 
handen waren, durch die bedeutende Mengen Nebenluft 
angesaugt wurden, so daB an den A ustrittstellen 
die abstromenden Gasmengen tatsachlich Yiel groBer 
waren, ais dio betreffenden W erte der Warmebilanzen 
angeben. Das is t besonders bei dem Yersuch I I I  der Pall, 
wo die „anderweitigen Verluste‘" bei richtiger Durch- 
fiihrung der Rechnung sich sogar bedeutend erhohen. 
Die Ausfuhruug der Aiilago laBt demnach insofęrn yiel 
zu wiinschen ubrig, ais auf alle Palle bedeutende Un- 
dichtigkeiten Yorhanden sind.

Yon diesen Unvollkommenheiten abgesehen, sind ' 
die Versuche jedoch- wertvoll, besonders m it Riicksicht auf 
die tro tz  YerhaltnismaBig sehr geringer Heizfaehe. und 
zum Teil sehr niedriger Abgas-Tomporaturen hohe Dampf- 
erzeugung in der Zoiteinheit, noch mehr sogar m it B-uck- 
sicht auf die geradezu auffallend hohe Verdampfung 
je m2 Heizflache. l!m hieriiber AufsehluB zu erlangen, 
empfiehlt es sich, einige W erte aus diesen Versuchen 
den Ergebnissen der seinerzeit Yon J. S c h re ib e r  in 
dieser Zeitsehrift1) Yeroffentlichten Yersuche gogeniiber-

zustollen, was in der Zahlentafel 2 ausgefiihrt ist. AuBcr 
den don beiden Ver6ffentlichungen unm ittelbarzu entneh- 
menden Zahlen sind noch einige fiir den Verglcich beider 
Anlagen wichtigo W erte durch Bercchnung aus den be
treffenden Versuchsangaben erm ittelt und aurgenominen 
worden, so z. B. die W erte fiir den Wiirmodurcbgang 
durch die Kesselheizflache je m*' st, °C, sowie dio W ir. 
kungsgrade der Saugzuganlagen. Es folgt aus ersteren, 
daB der spezifischc Wiirmedurchgang durch die Kessel
heizflache bei der englischen Anlage doi>pelt bis drei- 
oinhalb mai so groB is t ais bei der Anlage auf dem Phonix- 
Werk. Dio Erklarung fiir diese Tatsache ergibt sich 
aus der groBeren Geschwindigkeit der Abgase in den bei 
ctw agleicher OfengroBe um 60 bis 65 %  kleineren Kesseln 
der englischen Anlage, wozu noch komint, daB bei d er 
Phonix-Anlage dio Gase in der Richtung der Rohre 
durch dio Garbekessel strdmen, wahrend bei den Babcock- 
Wilcos-Kesseln der englischen Anlage die Gase jeden- 
falls wie iiblich in mehreren Ziigen qucr durch das Rohren- 
biindel ziehen, worauf auch Yerschiedeno Stellen des Auf- 
satzes schlieBen lassen. Infolgo der groBeren-Geschwin
digkeit und des Querhindurchstr6mcns durch die Rohren- 
bundel befindet sich der Gasstrom in den Kesseln der 
englischen Anlage in einem viel hoheren Wirbelzustande, 
so daB der Warmeubergang von den Gasen an die Kessel
heizflache oin entspreehend groBerer is t  und tro tz  ge
ringer Gastem pcratur je m2 Kesselheizflache mehr Wasser 
verdam pft wird-

Auf die Bedeutung der Erhohung des Warmeiiber- 
gangskoeffizienten durch Erhohung der Gasgeschwin- 
digkoit und durch anderweitige den Wirbelzustand des 
Gasstromes erhohende baulichc MaBnahmen h a t der 
B erichterstatter seinerzeit -an dieser Stelle1) in cingehcn- 
den Ausfulirungen hingewiesen. Im Kessel- und Ofen. 
bau wird Yon dieser unumstoBlichen und z. B. neuer- 
dings durch den Erfolg des sogenannten PPS.-Vcr- 
fahrens augenfiillig bewiesencn Tatsache noch immer 
kein Gebrauch gemacht. Demgegemiber sei darauf 
hingewiesen, daB z. B. im Zentralheizungswesen dieser 
Yortoil der Anwendung hoher Gasgesohwindigkciten 
liingst bekannt is t und weitgehend ausgenutzt wird, 
wie man z, B. aus dem 3. Band der ,,H u tte“, 22. Auf- 
lage, S. 408 ersehen kann.

Von Interesse is t  auch die Anwendung unm ittelbar 
absaugender Ventilatoren bei dor englischen Anlage. 
gegenuber Strahlgeblasen bei der Phonix-Anlage. Bei

*) 1913, 9. Jan, S. 45/56; 16. Jan., S. 107/15. i) St. u. E. 1913, 20. Not., S. .1929.
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Z a h le n ta fe l  1. Y erclam pf u n g sv e rsu ch .
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31
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Nr. des Yersuches . 1 (Versuchsanlage) I 11 III IV
Fassung des Maitin-

ofens . . . . . t 30 15 100 60 60
Helzfiache des Bab-

cock-Wlicox-Kessels ms 150 169 203 203 203
Helzflache des Green-
\ Speisewasser-Vor-

włirmers . . . . m5 67 89 111 111 111
Ventilator-Bauart. . Kelth & Blackman Keitb Blackinan ,,Sirocco4i Keith & Blaokman Keith & Blackman
Durchmesser des ’

FUlgelrades . . . 1 mm 508. 762 1270 1270 1270
Umdrehungen/min. .

11174
580 180 240—V—320 450

Dauer des Versuches st 99 77«/a 93 99‘/2
Temperatur der Ab

gase vor dem Kessel ^0 501 585,3 422,1 577,2 43S,9
W&rmeinhalt der Ab

gase bei dieser Tem
peratur . . . .WB.m3(0°) 172,2 201,0 142,0 197,7 148,1

Temperatur der Ab
gase yor dem Vor-
wtŁrmer . . . . *0 251 ✓ 273. 232,4 302,8 303,7

Warmelnhalt der Ab
gase bel dleserTem-
peratur . . . .WE/m’ (0O 83,0 89,5 75,7 99,8 100,2

Temperatur der Ab
gase vor dem Yon-
t i ia to r .................... *C 169 181,6 1S4,4 171,5 263,5

Warmeinhalt der Ab
gase bei dieserTem-
peratur . . •. .WE/m^O0) 51,4 53,5 59,5 55,2 86,3

Temperatur d. Spclse-
wassers Yor. dem
Vorwarmer . . . °C 11,0 6,95 40,8 9,5 29,3

Temperatur d. Spelse-
wassers vor dem
K e sse l................... ®C 117,8 120,6 133,5 132,7 129,2

Dampfspannung (ab
6,08 8,38solut) .................... kg/cm* 5,21 6,2 8,62

Angenommener
0,95Trockenbeitsgrad . % 0,95 0,95 0,95 0,95

Gesamte rerdampfte
Spelsewassermeoge kg 178 400 103 700 195.000 214100

StUndl. Verdamp£ung kg/st 1109 1793 1691 2096 2 150
Sttłndl. Yerdamplung

10*6derllelzIlIłche-Elnh. kg/st, m2 7,4 8,3 8,6 . 10,6
Kraftverbrauch des

Ventilators . . . KW 14,3 26,4 21,2 26,4 41,8
K r a f t Y e r b r a n c h  des

Ventilators . . . PS 19,5 32,3 32,8 35,9 56,8
NatUrllcher Zug vor

dem Kessel . . . mm WS 15,2
KUnstllcher Zug Yor

dem Kessel . . . ram WS 20,3 . 23,1 40,6 25,4 25,4
KUnstllohcr Zug vor

dem Vorwarmer . mm WS 61,7 77,3 63,5 95,2
KUnstllcher Zug vor • C: . • > . r--'j-'/ ■ '

dem Ventilatar . . mm WS 87,2 80,0 76,2 146,0
Wahrscheinliches Vo-

lumen der Abgase,
red. auf 0°0, 760 mm
QS . . . . .  . m’ 10750 11 320 16  oso; 16 980 26 900
W arm ebilanzen.

1 . Kessel.
Einnahmen je st:

Warmelnhalt der
Abgase . . . . WE 1853 000 =* 93,37 % 2 291500 =  91,32% 2 412 000=  91,37% 2 S27 000 =  90,95% 3 98 j 000 =  93,46%

Warmeinbalt des
Speisewassers. , WE 131200 =  6,63 % 217 500 =  8 ,6 8  % 228 000 =  8,63 % 281 0 0 0 =  9,05% 280 0 0 0 =  0,54%

1*84 2 0 0 =  1 0 0 ,0 0 % 2 509 000 =  lu0,00% 2 610 0 0 0  =  1 0 0 ,0 0  % 3 108 000 =  1 0 0 ,0 0  % 4 265 000 =  1 0 0 ,0 0  %
Ausgaben je st: -

Wiirmelnhalt des
Dampfes . . . WE 705 000,= 35,55 % 1150000= 45,83% 1071000 =  10,52% 1 331000 =  42,81% 1 376 000 =  32,21%

Warmeinhalt der
Abgase . . . . WE 895 000 -=: 45,06% 1013 000=  40,38% 1285 000 »  48;72 % 1382 600 =  44,49 % 2 694 000 =  63,22 %

Anderwtitige Ver-
luste (Ditferenz). WE 384 200 — 19,39% 316 000 =  13,79% • 284 000 =  10.76 % 394400 =  12,70% 195 000 =  4.57 %

1 984200 =  100,00 % 2 509 000 =  100,00 % 2 640 000 =  100,00% 3108 0 0 0 =  1 0 0 ,0 0 % 4 265 000 =  1 0 0 ,0 0  %
2. Speisewasservor-

warmer.
Einnahmen ie st:

Wilrmelnhalt der
Abgase . . . . WE 895000 =  ' 98,58% 1013 000 =  98,77% 1 285 000 =  91,91% 1 382 600 =  98,57% 2 694000 =  97,72 %

Warmelnhalt des
69 500 =  5,09 %Speisewassers . . WE 12 820 =  1,42 % 12 500=  1,23% 19 900 =# 1,43% 63 000 =  2.28 %

907 820 =  100,00 % 1 025 500 =  100,00 % 1 354 500 =  100,00 % 1 402 500 =  1 0 0 ,0 0  % 2 757 000 =  1 0 0 ,0 0  %
Au?gaben je st:

Wflrmeinhalt des
Speisewaseers. . WE 131 200 «==. 14,48 % 217 500 =  21,25% 228 000=  15,34% 281 060 =  2 0 ,0 2  % 280000 =  10 ,1 2 %

Wanneinhalt der
Abgase . . . . WE 586 820 =  64,60% 663 000 == 64,66% 1011000 =  79,11% 782 000 =  55,75% 2 319 000 =  SI,16%

Anderweitige Ver-
luste (Dlfferenz). WE 189 800 =  20,92% \1 1 5  000 =  14,09% 115 500 =  5,55 % 339,500 =  21,23% 158 000 =  5,72 %

907 820 *  100,00 % 1025 500 =  100,00% 1 354 500 =  100,00 % 1402 500 =  1 0 0 ,0 0  % 2 757 000 u r-i O O O O O®
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Zahlentafel 1. (Eortsetzung). V erd am p  f u n g sv e rs  uch.

Wirkungsgrade:
39 Kessel . . . . . . . % 35,55
40 Spelsewaśsenrorwitrmer « % 14,48
41 Kessel und Yorwarmer zus. %

PS

37,80
42 Theoretischer Kraftbedarf 

. _• ... . 1000 . Q .s  des Yentilators — 3600 .75
43 Wirkungsgrad des Yentlla-

tors elnschU Motor . . %
44 Sfcahlerzeugung wahrend

der Versuoh8dauer . . t/st 2,29
45 Demnach Dampferzeu-

gung je t  Stahl . Łg/t 490
46 In neozeitlichem Turbo- 

dynamo mit gutem Va- 
kuum konnen aus dem 
gewonnenen Dampf er
zeugt. werden . . . « KW 158,0

47 Nach Abzug desVentilator-
verbrauchs . . . KW 14,3

48 Bleiben fUr andere Zwecke
verfUgt>ar................... ..... KW 143,7

49 Oder auf die Stahlerzeu-
gung bczogen , . . . KWst/t 62,80

50 Bei Aunahme von Kessel- 
kohlen yon 6700 WE/kg 
n. eines Wirkangsgrades 
d e r  K o h le n k e 3 s e l  v o n  
65 % entsprioht obige 
Dampferzeug, e i n e r  er-
sparten Kohlenmenge v.̂ kg/st 1 U2

51 Oder auf die Stahlerzeu-
gung bezogen . . kg/t 72

45,83 40,54 42,81 (36,8) 32,21
21,25 16,83 20,02 (16,4) 1 0 ,1 2
49,91 43,11 46,73 (39,6) 33,93

6,07 8,43 5,93 28,55

18,84 25,7 16,54 50,28

4,25 4,43 3,75 6,04

427 385 565 358

253,2 228,1 290,0 320,2

26,4 24,2 26,4 41,8

226,8 203,9 263,6 278,4

53,3 46,0 70,4 40,1

264 250 305 316

04* r« c v 83 53

vorgenommen, die den Gason oin freieros Durchstromen 
ernioglichen sollten.

Zu diesen Ausfiihrungen und Vorsuchsergebnissen 
bemerkt der unterzeichnete Berichterstatter zuniichst, 
daB in den Warmebilanzen des Yersuohcs I I I  ein offen- 
barer Rechenfchler unterlaufen ist, insofem ais die Zahlen 
der Posten 29, 32, 34 und 37, betreffend die Wiirme- 
inhalte der Abgase an den Ein- und A ustrittsstellen des 
Kcssels bzw. Yorwarmers, m it den beziiglichcn Tempe- 
raturen und dcm im Posten 28 angogebenen reduzierten 
Volutnen der Abgase nicht iibereinstimmen. Nimmt 
man letzteres und die angegebeneii Tomperaturen ais 
richtig an, so sind dio angogebenen Wiirmcmengen zu 
niedrig. Die wirklich sich crgebondon W erte betragen 
3345500 WE, 1095000 WE, 1695000WE und 938000WE.

Auch sónst kann dic Zuverliissigkeit der in der ge- 
nannten Quello aufgostelltcn Warmebilanzen und dor 
berechneten Wirkungsgrade keino groBo sein, weil das 
Abgasvolumen nicht genau orm ittelt werden konnto, 
violmelir nur angenommon wurde. Auffallend sind in 
den Warmebilanzen die zum Teil auBerordentlich hohen 
„anderweitigen Verluste“ in Kesseln und Vorwarmom. 
Da die Yerluste durch Strahlung boi den niedrigon Tom- 
peratureh nur sehr unbedeutend sein konnen, so erklaren 
•sich diese „anderweitigen Verluste“ lediglich durch die 
Annahme, daB in den Anlagen undichte Stollen vor- 
handon waren, durch die bodeutende Mengen Nebenluft 
angesaugt wurden, so daB an den A ustrittstellen 
dio abstromenden Gasmengen tatsiichlich viel groBer 
waron, ais dio betreffenden W erte der Warmebilanzen 
angeben. Das is t besonders bei dem Yersueh I I I  der Pall, 
wo die „andorweitigen Yerluste1’ bei richtiger Durch* 
fiihrung der Rechnung sich sogar bedeutend orliohen. 
Die Ausfuhrung der Anlage liiBt demnach insofern vicl 
zu wiinschen ubrig, ais auf alle Pallo bsdoutende Un- 
dichtigkeiten vorhanden sind.

Von diesen Unvollkommenheiten abgesehen, sind ’ 
die Versuche jedoch wcrtvoll, besonders m it Riicksicht auf 
dio tro tz  verhaltnismiiBig sehr geringer Heizfiiehe und 
zum Teilsehr niedrigor Abgas-Tomperaturen hohe Dampf- 
erzeugung in der Zeitcinheit, noch melir sogar m it Riick- 
sicht auf die geradezu auffallend hohe Verdampfung 
Je m2 Heizflaehe. Ihn hieriiber AufschluB zu erlangen, 
empfiehlt es sich, einige W erte aus diesen Versuchen 
den Ergebnissen der seińerzeit von J. S e h re ib e r  in 
dieser Zeitschrift1) veroffentlichten Vbrsuehe gcgeniiber-

zustollen, was in der Zahlentafel 2 ausgefiihrt ist. AuBer 
den don beiden Veroffontlichungen unm ittelbar zu entnoh- 
menden Zahlen sind noch einige fiir den Vergleięh boider 
Anlagen wichtige W erte durch Beroclinung aus den be* 
troffondon Yersuchsangabcn orm ittelt und aufgenommen 
wordon, so z. B. die W erte fiir den Warmedurchgang 
durch die Kessolheizfliiche je m2 st, °C, sowie dio W ir
kungsgrade der Saugzuganlagen. Es folgt aus ersteren, 
daB der spezifisohe Wiimiedurchgang durch die Kessel - 
hoizfliiche bei der englischen Anlage doppelt bis drei- 
einhalb mai so groB is t ais bei der Anlage auf dem Phonis- 
Werk. Dio Erklilrung fiir diese Tatsache orgibt sich 
aus der groBeren Geschwindigkeit der Abgaso in den bei 
ctw agleicher OfengroBe um 60 bis 65 %  kloineren Kesseln 
der englischen Anlage, wozu noch konim t, daB bei d e r 
Ph6nix-Anlago dio Gase in der Richtung der Rohre- 
durch die Garbekessel stromen, wahrend bei den Babcock- 
Wilcox-Kesseln der englischen Anlage die Gase jeden- 
falls wie iiblich in mehreren Ziigen quer durch das Roliren- 
biindel ziehen, worauf auch verschiedene Stellen des Auf- 
satzes schlieBen lassen. Infolge der groBeren-Geschwin
digkeit und des (Juerhindurcbstronions durch dio Rohren- 
biindel befindet sich der Gasstrom in den Kęsseln der 
englischen Anlage in einem viel hoheren Wirbelzustande, 
so daB der Warmeiibergang von den Gasen an dio Kessel- 
heizfliiche oin entsprechend grofleror is t  und tro tz  ge
ringer Gastem peratur je iri* Kessclheizflache mehr Wasser 
verdam pft wird.

Auf die Bedeutung der Erhohung des Warmeiiber- 
gangskoeffizienten durch Erhohung der Gasgeschwin- 
digkeit und durch anderweitige den Wirbclzustand des 
Gasstromes erhohende bauliche MaBnahmen h a t der 
B erichterstatter seińerzeit an dieser Stelle1) in eingehen
den Ausfiihrungen hingewieson- Im Kessel- und Ofen- 
bau wird von dieser unumstoBlichen und z. B. neuer- 
dings durch den Erfolg des sogenannten PPS.-Ver- 
fahrens augenfiillig bowiesenen Tatsache noch immer 
kein Gebrauch gemacht. Demgegenuber sei darauf 
hingewiesen, daB z. B. im Zsntralheizungsweson dioser 
Vorteil dor Anwendung hoher Gasgeschwindigkciten 
liingst bekannt is t  und weitgohend ausgenutzt wird, 
wie man z. B. aus dem 3. Band der „H iitte“, 22. Auf- 
lage, S. 408 ersehen kann.

Von Interesse is t auch die Anwendung unm ittelbar 
absaugender Yentilatoten bei der englischen Anląge\ 
gegoniiber Strahlgebliiscn bei der Phonis-Anlage. Bei

*) 1913, 9. Jan, S. 45/5.6; 16. Jan., S. 107/15. Ł) St. u. E. 1913, 20. Nov., S. ,1929.
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don le tz teren  erg ib t 
siohcin W irkungsgrad 
von nur 8,5 % , wiih- 
rcnd dioser fiir don 
unm ittelbar absau- 
gonden Vcntilator der 
onglischen Anlago von 
Mackenzie zu 18,8 
bzw. 25,0 und 50,3%  
bereohnet ist. Tat- 
siiohlich muB auch 
m iteinom  guten Ven- 
tila to r oin Wirkungs
grad von 50 % , min- 
dostens abor von 40 %  
im Botriebsdurch- 
schnitt leicht zu er- 
reichen soin, dagegen 
wird der Wirkungs
g rad  von Strahlge- 
bliisen n icht w esent
lich iiber 8,5 %  or- 
hoht werden konnen. 
Bei don Vorsuclien I 
und I I  is t hiorbei zu 
beachton, daB der 
Vorfasser bei der Be- 
reohnung der Wir- 
kungsgrado der Von- 
tila to ren  nicht nur dio 
in den Kessel eintre- 
tondo Abgasmongo 
ziomlich willkurlich 
und wahrscheinlich 
zu niedrig angcnom- 
mon ha t, sondom cs 
is t auch die ange- 
saugto ' Nobenluft 
n icht berucksichtigt 
worden, die das in 
don Ventilator ein- 
tretondo Gasyolumon 
yorgroBort und dem- 
entsprechend selbst- 
yerstiindlich auoh den 
theoretischen K raft- 
verbrauch wesentlich 
orhoht. Domzufolge 
is t ais siohor anzu- 
rtehmon, daB dio 
Yentilator-Wirkungs- 
grade der Vorsuche I 
und IlinW irk lichkoit 
bedoutend hoher sind 
ais in  der Zahlen- 
tafel angegeben. Eine 
Bestatigung hierfiir 
eTgibt sich auoh aus 
dom Versuch I I I  dor 
Zahlentafel I , wo 
nachweislich und zu - 
gogebenerweise dasin 
den V entilatorointre- 
tende Abgasyolumen 
an und fiir sich und 
infolgo Nichtberuek- 
sichtigung der groBcn 
angesaugten Neben- 
luftmenge viel zu

niedrig angesetzt und somit auch der von Mackenzio 
zu nur 10,54 %  borechnete W irkungsgrad des Vcnti- 
la to rs in W irklichkoit viol hoher ist.

Infolgo des violfach hoheren W irkungsgrades dos 
unm ittelbar absaugcnden Yentilators kom m t Mackenzio 
bei den 45-. 100- und GO-t-Oefen tro tz 2- bib 3,6mal so 
groBen Untordruckes im Euchskanal m it 26,4 bzw. 24,4 
und 41,8 KW K raftverbrauch aus, wahrend dio Anlago 
des 50-t-Ph6nix-Ofens bei einom Zug von nur 40 mm 
WS ’60 KW yerbraueht. In  Anbetraeht der oben or- 
wiihnten groBen Bedeutung hoher Gasgeschwindigkeitori 
in don Kosseln, dio naturlich oinen hoheren Zug voraus- 
setzen, sowio des ausschlaggebenden, ja  sogar weitaus 
iibcrwiegenden Einflusses der K raftkasten  dorartiger 
Abhitze-VerSvertungsanlagcn auf dereń W jrtschaftlieh- 
keit, is t der B erich tersta tter der festen Ueberzeugung, 
daB es sich unbedingt ompfiehlt, an S telle’ dor Strahlge- 
bliise unm ittelbar absaugende Ventilatorcn anzuwendeu. 
N aturlich m uŁ dann auoh dio. Ausfiihrung eino dorartigo 
sein, daB der E in tr it t  von Nebenlnft in Kessel und Vor- 
wiirmer Termioden bzw. auf ein praktisch tmbedeutondes 
MaB yerringert wird. Um eino moglichst niedrigo Ab- 
gastem peratur vor dem Saugzug und dcmzufolgc einen 
entsprechend hohen Wirkungsgrad der Abhitzo-Kessel- 
anlago sowio goringen K raftverbrauch zu erhalten, 
ompfiehlt es sich, die K esso lm it ausreichend bemossonen 
Vorwarmorn zu vorsehen, in denon das Speisowasser auf 
110 bis 130° vorgowarmt wird. In  diesom Falle is t auch 
volle Betriobssicherhoit und genugondo Lebensdauor 
dor Ventilatoron gewiihrloistet. N aturlich darf man 
nicht, wio es boi den Torstehend boschriebenen Anlagon 
gosehicht, oinen Teil der vom Ofen kommenden hoiBen 
Abgasc aus Besorgnis vor otwaigen Esplosionen und dcron 
Folgen bereits vor dem Kessel unausgonutzt ins Freie ent- 
weiohon lasson. An Stello dos oben angegebenen dauernd 
mehr oder weniger geoffneten Kamiiiyorschlusses sind ciel
nie lir leicht gebaute und geoignot angeordnete Esplosions- 
klappon yorzusehen, die nur im Falle von Esplosioncn in 
Tatigkeit tro ten , sonst aber dicht geschlossen bleiben.

Die Dampferzeugung jo Tonne Stahl is t bei der 
englischen Anlage zum Teil ungefa.hr gleieh, zum Teil aber 
bedoutend hoher (z. B. bei dem 45-t-Ofen 433 kg/c gogen- 
iibor nur 350 k g /t beim 50-t-Phonix-Ofen), was auf den 
groBeren Brennstoffvcrbraucli dor englischon Oefen je 
Tonne Stahlerzeugung und die dementsprochond groBerc 
Abgasmengo jo Tonne Stahl zuriiekzufuhren ist. An- 
derscits is t dio Dampferzeugung jo Stunde um 30 bis 
50 %  geringer, infolgo dor nodrigeren Abgastempera- 
tu ren  und entsprechend der goringeren Leistung der 
englischon Oofen in der Zeiteinheit (4,25 und 0,04 t  beim 
45- bzw. OO-t-Ofen und sogar nur 4 ,431 beim lOO-t-Ofcn (!) 
gegeniiber f l t  beim Phónix-Ofen), die, wio sich aus den 
Leistungs- und Fassungszahlen sowie aus Abb. 1 ergibt, 
bei Fassungcn von 30 bis 00 t  10 bis 12 st zu oiner Schmcl- 
zung brauchen, gegeniiber nur 6 s t beim Phonix-Ofon.

Die niedrigo T om peratur der Abgase yor den Ven- 
tilatorcn  ist nur zum Teil auf die Anwendung von Speise- 
wassor-Vorwiirmern zuriiekzufuhren, zuni groBeren Teil 
dagegen auf don E in tritt bedeutender Nebenluftmongen, 
sow o auBerdem auf dio niedrige Tem peratur der in den 
Kessel eintretonden Abgase. AYiirde dic Anlago ohne 
bedeutenden Z u tritt von Nebenluft arbeiten, so betriige 
die Tem peratur der Gase hinter dem Vorwarmor nicht 
unter 250 bei hpiBeren Ofenabgasen sogar kaum  unter 
300°, entsprechend dom notwendigen Tcm poraturuntor- 
schied zwischen Kesselheizflache und Abgasen und m it 
Riicksicht auf die beschriinkte W armeaufnahnlefalngkoit 
des Speisewassers. G. Neumann.

(SchluB folgt)
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Patentbericht.
D eutsche Patentanm eldungen1}.

4. Septem ber 1919.
KI. 7 a, Gr. 19, R  45 812. Vorfakren zum Kalt- 

w alzenvonB andeiSenu.dgl. ChristianRotzol,Schlobusch- 
Manfort.

KI. 7 a, Gr. 17, H  74621, Sclileppvorrichtung an 
Walzwcrksrollgiingen. Hirsch, Kupfer- u. Messingwerko 
A.-G., Messingwerk b. Eberswalde.

KI. 21o, Gr. 7, W 51 935. Vorrichtungzum Emailliercn 
von D rahtenj besonders elektrischon Leituugen. Willy 
Wurnmel, Berlin-Baumschulenweg, Esclienbachstr. 4.

8. Septem ber 1919.
KI. 4g , Gr. 37, P  35 898. SchweiB- und Schnoid- 

brennor fiir fliissigen Brenn^toff. Jan  Hondrik Poppink, 
Tilburg, und Johan Coenraad Bischoff, Amsterdam, Holi.

K l. 18 a , G r. 1, A 27 278. Verfahren zur R eduktion 
von Eisenoxyden (Eisenerzon, Abbriindcn o. dgl.). Ja- 
eobus G eradue, A arts, Dongen, Holland.

K l. 18 a, Gr. 2, B 65 771. Verfahron zum B rikettieren 
von Eiseherzen u. dgl. Wilhelm Bochni, Berlin, Gotz- 
kow skystr. 20.

K l. 18 c, Gr. 9, L  43 769. D auernd arbeitender 
Gliihofen m it W arm otausch zwischen dem eingofiihrton 
kalten und dem auslaufenden warmen Gut. Nikolaus 
LcS7.1, Mateoez, Ober-Ungarn.

K l. 18 e, Gr. 9, W 48 963. Vorrielitung zum oxyd- 
froion GUihon von Metallgegenstiindon. Wurttembergisohe 
M etallwarenfabrik, Goislingen a. St.

K l. 49 g, Gr. 10, B 87 790. Verfahren und Vor- 
richtung zur Herstellung von gekropften Kurbelwellen 
aus R undstahlo. dgl. 5)t.>3lig. Erich B ecker und Rudolf 
Suchoparek, K ladno, Bolimen.

Kl. 49g, Gr. 10, J -18741. Yorrichtung zum Pressen 
von Kurbelwellen; Zus. z. Pat. 307 880. Oberschles.sche 
Eisen-Industrie Act.-Ges. fiir Bergbau und H uttcnbetricb 
Oleiwitz.

Kl. 80 o, Gr. 13, A 31 262. Austrag- und Luftzu- 
fuhrungsvorrichtung an Ocfon m it senkrechtem Schacht. 
Amme, Giesccke & Konegen A.-G., Braunschweig.

K l. 80 c, Gr. 13, P  34 316. Selbsttatige Entleerungs- 
vorrichtung fiir Schaolitofen. Fa. G. Polysius, Dossau.

D eutsche G ebrauchsm ustereintragungen.
8. Septem ber 1919.

K l. 10a, Nr. 714048. A nkerstander fiir Oefen, 
insbesondero Koksofen. Carl Wilke, Essen-Brede.ney 
L ilienstr. 35. *

K l. 18 a, N r. 713 771. AbschluB fiir Schachtofen 
m it Kiibelbogichtung. Maschincnfabrik Augsburg-Niirn- 
berg A.-G., Niirnborg.

Kl. 18 c, Nr. 714 046, Ununterbrochcn arbeitender 
Blankgluhofen fiir Metallgegonstando aller Art. Paul 
Rosenberger Industrieofenbau G. m. b. H ., Zuffenhausen.

Kl. 2 4 a , Nr. 714119. Peuerungsanlage fiir Dampf- 
kessel, Oefen u. dgl. H erm ann Timmering, Kamen, 
K r. Hamm.

Kl. 24f, Nr. 713 698. Lagerung des Drehrostes von 
Schachtofen. Eried. K rupp  Akt.-Ges. Grusonwerk 
Magdeburg-Buokau.

Kl. 31 a, Nr. 713 726. AusfluBrohr an Schmelz- 
kessoln fiir-Blei und ahnlicho Metalle. Maschinenfabrik 
Augsburg-Nurnborg A.-G., Augsburg.

Kl. 31 a, Nr. 713 931. Kupolofcn m it zentral ge- 
steuerten  DiisenyerechluEsen. L. W. Bestenbostel & Sohn,
G. ni. b. H ,, Bremen.

1) Die Anmeldungen liegen von dem  angegobenen Tage 
an wahrend zwoier Monate fur jedermarm zur Einsicht und 
Łinsprucherhebung ini Patentfemte zu B e rlin  aus.

Kl. 31 o, Nr. 714165. Vorrichtung zum GieBen- 
von Schildern und Marken. AVilliam Borner, Berlin-Pan- 
kow, W ollankstr. 25.

K l. 80 o, Nr, 713 715. Yorrichtung zur Verhiitung 
der Stftiibbiklung beim Entleeren von Schachtofen u. dgl. 
Gebr. Pfeiffer, Barbarossawerke, K aiserslautein.

K l. 80 c, Nr. 713 971. A ustragvorrichtungan Schacht
ofen zum Brennon von Zement, K alk o. dgl. m it beweg- 
licher Manschette am Auslaufkopf und AnschluB an eine 
Entstaubungsvorrichtung. Maschinenbau-Anstalt Hum
boldt, Coln-Kalk. ;

D eutsche Reichspatente.
Kl. 18 b, Nr. 310 574, vom 19. September 1917. 

W a l te r  M a tlie s iu s  in  C h a r lo t te n b u rg . Yerfahren 
und Einrichlung sur Abkiirzung der Kochperiode in  Marlin- 
ófen.

''Cyffkanat \  
' Jtcctrts

Sćbomste/n

Um wiihrend dor 
Kochperiodo den 
duroh den Ofen 
ziehenden Gas- und 
Luftstrom in senk- 
reehter Richtung so 
zu iindern, d-aB die : 
L uft unm ittelbar 
iiber dem Bade- 
streicht, werden dic 

Gas- und Luft- 
kamniern des Ofens 
gegonoinandor aus- 

getausclit. H ierzu d ient ein Umsteuerorgan, das aus 
einer feststehendon unteren P latte  und einor oberhalb 
derselben drehbaren Glocke besteht. In  der P latte  stehen 
sich dio jo zu der reehten oder linken Seito des Ofens 
gehorigen Gas- und Luftkaniile diam ctral gegeniiber, 
wahrend der Schornsteinkanal in  dor Mitto der U nter
p latte angeschlossen ist, und glcichzeitig die Glooko Gas 
und Luft zu jo zwei sioh gegenuberstehonden Kanalen in 
der U nterplatte leitet und die boiden andorn Kanale m it 
dom Sehornstein verbindct.

Kl. 7 c, Nr. 310 592, vom 24. Februar 1918. F r i tz  
K ra m e r  in  B la n k o n e se -D o c k o n k u d o n . Malrize 
zur Herstellung von Hohhtdben dreieckigen Que.rschnitts 
aus glalten, runden oder ovalen liohren nach dem Zieh- 
verfahren.

Die Matrize h a t dio G estalt eines gloichschenkligen 
Dreiecks. Die Grundflśiche a  verlauft parallel zur Zieh- 
richtung, die der beiden Schenkol b und c hingegen sind 
in  der Ziehrichtung vcrjiingt und nach auBen gewolbt. 
Die Matrize soli ein Ziehen ohne Faltenbildung ermog- 
lichen.



1116 Stahl und Eisen. 
___________!___ ' ■ Słatisiisches. 39. Jahrg. Nr. 38.

Statistisches.
GroBbritanniens Eisen- und Stahlindustrie im Jahre 1918.

Nachdem wir schon kuczlich dio Ergebnisse der 
cnglischen Boheisen- und Stahlcrzeugung fiirdas Jah r 1918 
veroffentlicht habon1), geben wir nachstehend noch 
die Erzeugung an Puddelluppen, Halb- und Fertig- 
fabrikaten sowie die Zahl der yorhandenen Oefen nach 
don statistischen Erm ittlungen der „National Federation 
of Iron and Steel M anufacturers“2) wieder.

. 1918 
t

1017
t

P u d d e l l u p p e n ...................... 657 047 829 293
S ta h lh a lb z e u g  u n d  -F e r-

t ig e r z e u g n is s e :
Yorgow. Blocke, K niippel und 

P la tinen  zum V erkauf:
Saures Besśem er-Verfahrcn 304 327 360 922
Basischos ,, „ 246 294 302 619

... Sauros M artin- „ 641 420 807 771
Basisches ,, ,, 

Feinbleeh- und WeiBblech- 
b ram m en:

841 178 635 037

Bessem or-Verfahren . . . 159 705 103 274
M artin- V erfahrcn . . . . 1 163 029 1 003 911

Insgesam t Halbzeug 3 355 953 3 213 534
Sehienen aus Bossem erstahl. 162 175 142 184

,, ,, M artin s tah l. . 118 46G 83 303
,, leiohto . . . . . . 101080 120 042
,, fiir StraBonbahncn 4470 2 688

Schw ellen und Laschcn. . . 27 731 28 900
Grob- und Feinblecho, nicht

un ter ł / s" s t a r k .................. 1370341 1 347 809
Feinbleche untor 1/a"  s ta rk

(einschl. Bleche zum Ver-
zinken und Vcrzinnen) . . 840103 705 835

Sehw arzbloeho.......................... 216 101 144 681
W inkel-, T- und U -E isen. . 1 076 701 950 709
T r i i g e r ........................................ 257163 225 999
H a n d e ls e is e n .......................... 525 469 Ó31 812
Bandeisen und Bohronstreifon 205 279 202 127
W alzdrah t ............................... 264 065 207 387
B adreifen  und Achsen . . . 07 811 51660
GeschweiBte B óhren  . . . . 3) 118216 161480
N ahtlose B ohron ..................... 3) 24044 38 377
S eh m ied estiick e ...................... 291096 211 174
GuBstiicke ............................... 311 761 189 911
Sonstige Erzeugnisso . . . . 1624 761 1674 456
Insgesam t Fertigerzougńisso 7 464 633 6 880 678
S c h w e iB e is e n - F o r t ig -

e r z o u g n is s e :
S ta b o ise n ............................... 449 531 591671
Form eisen ................................... 110 345 66 550
S eh m ied es tu ck e ...................... 6 843 6 059
Blocho nicht un ter l/a"  s ta rk 24 565 17 784
Bleeho un ter 1/8“ s ta rk . . . 64 810 50 082
Bandeisen und Bohronstreifen 137 805 177 695
B o h re n ....................................... 79519 145 873
W a l z d r a h t ............................... 872 1052
S e h ie n e n ................................... 319 474
Sonstige Erzeugnisso . . .  . 4 956 11 857

Insgesam t Fertigerzeugnisse 879 565 1069 097

')  Vgl. St. u. E. 1919, 17. April, S. 422/3; 19. Juni, 
S. 698.

*)' Nach The lr . CoalTr. Bev. 1919, 25. Ju li, S. 108/9.
3) Augensclicinlich in dem Posten „Sonstige Erżeug- 

nisse“ eingeschlossen und daher in der Endsumme nicht 
berficksichtigt.

Die Erzeugung von W eiB blech  und v e rz in k te m  
B lech , die in den yorstehenden Zahlen mit enthalten ist, 
stellte sioh wie folgt:

. 1918 1017
Yerzinkte Bleche cinschl. Weil- 4 t

b l e e h ......................................... 48135 69 7251)
WeiBblech . . . . . . . . . .  423221 351 526})

Insgesamt 471 359 421 251
Die D rah terzeugung belief sich im abgelaufenen 

Jahre nach den bisherigen, unyollstandigen Ermittlungen 
auf 108 143 t  gegen 168 923 t  im Jalue 1917.

S ta h l -  u n d  P u d d e lo f e n  im  J a h r e  1918 (u n d  1917) .

Ofenart
In

Slahl-
werken

In
Giefle-
reien

. Zusammen

im Jahre 
1918

dagegen
1917

S a u re  K o n v e r te r  . . 
B a sisc h o  ,, . . .

35
24 j  59 118. 98

Zusammen
Sauro M artinofen . . 
Basischo ,, . .

59

375
270

59 

|  86

118

731

98

638

Zusam m en 045 86 731 638

Puddelofon zusammen f)

E l e k t r o s t a h l o f e n  im  J a h r e  1918 (u n d  1917).

Bauart Zahl Łeistung
t

H e r o u l t ................................... 53 238
A.-B. E lektrom ctal Ludvika 33 1021/
G reaves-E tchell...................... 33 77
B ennerfelt . . . . . . . . 7 35
S n y d e r ........................... 8 %
StasSano ................................... 1

9 88%
—

S o n s tig e ................................... 3 -
Insgesam t 1918 147

1917 127

Erzeugung der Stahl- und Walzwerke der Vereinigten 
Staaten im Jahre 1918.

Dio Stahlcrzeugung der Yereinigten Staaten ha t auch 
im abgolaufenon Jahre wieder eine auBergewohnliche 
Hohe erreioht, olme allerdings — wahrscheinlich infolge 
deś W affonstillstandes — ganz an die Hochstleistung des 
Jahres 1917 heranzukommen. Nach den Ermittlungen des 
Statischen Bureaus des „American Iron and Steel In- 
s titu te s"2)stellte  sich die E rz e u g u n g  an  S ta h lb lo c k e n  
u n d  S ta h lfo rm g  uB im Berichtsjahre, verglichen mit 
dem Jahre 1917, wio folgt:

Gegenstand 1918
t

1917
t

M artinstahl . . . . . 35 010 741 3 4  695  275
darunter: basisch . . 32 996 196 32 600  907

sauor . . 2 014  545 2 094  368
Bessemerstahl . . . . 9 526 256 10 647  639
Tiegelstahl...................... 116 954 128 744
E le k tro s ta h l.................. 519 546 3 0 9  416
Soustiger Stahl . . . 334 503

Insgesamt 45  173 831 45  7 8 1 5 7 7

’) Angaben fehlen in der Quelle.
2) Nach The Iron Trade BeYiew 1919, 31. Juli,

S. 310/1. -  Ygl. St. u. E. 1919, 10. April, S. 393.
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Stahlblocko wurden im Ja lne  1918 in 212 (i. V. 202) 
Werken und StahlformguB in 280 (242) Betrfeben her- 
gcstellt.

Untor den ais basisclier lla rtin s tah l aufgefuhrten 
M engensind fiir 1918 3931 937 t  gegen 3 802 4991 Błocko 
und FormguB entlialten, dio nach dem D u p le x -V o r-  
fa h re n  hergostcllt, also zuniichst in der Bessenierbirne 
vorgcblasen und dann im basischon Martinofen fortig- 
gestellt wurden. G earbeitet \nirde nachdiesem Yerfahren 
wie im Vorjahre in  zohn Werken.

Dio Erz^upung an S o n d e rs ta h l ,  wie Vanadin-, 
Titan-, Cliro n-, Nickelstahl usw., getrennt nach den ein- 
zelncn H erstellungsY orfahren, stellto sich wio folgt:

Yerfahren der Hcrstellungr von 
Sonderstahl

1918
t

1017
t

Bisisches Martinvorfaliren . . 1 041 031
Saures ,, 358 704
Bsssomor-Verfahron.................. 65 751
Tiegel- „  . . . . 55 305
Elcktr. u. Yorsch. Verfahren . 295 610

Insgesamt 1 810 457 1 070 044

An W a lz w e rk se rz e u g n is se n  a lle r  A r t wurden 
die inder nebenstehendon Zusammonstellung aufgefuhrten 
Mengen hergostollt.

Zum Sohlusse goben wir aus der S tatistik  noch die 
Erzjugungszahlen von W ciB blech  und einigon beton- 
dereń Artikoln wicder:

Gegenstand 1918
t

1917
t

Soliionen . . . . . 2 581 540 2 991 2GS
Grob- und Feinbloche . 8 939 921 8 399 898
N ag e lb le o h o .................. 18 003 23 230
W a lz d ra h t....................... 2 603 388 3 187 332
Baueisen ....................... 2 895 569 3 109 760
H andelso ison .................. 6 342 633 6 309 310
B e to n e isen ...................... 350 134 478 723
Róhrenstreifen . . . . 2 605 035 2 717 019
Lasohen u.sonstige Schie-

nenbafestigungsstiioko. 423 070 010 533
B a n d e is e n ...................... 521 250 851 488
Spundwandoisen . . . 11 876 18 904
Eisenbahnsohwellen . . G 541 9 249
Gewalzto Sohmiedo-

blooko usw.................... 1 685 664 1 830 535
Halbzen^ zur Ausfuhr . 846 070 1 170 902
Sonstigo Walzwerks-

erzeugmsso . . . . 1 822 434 1 820 507
Insgesam t 31 G04 240 33 590 784

WeiBblech (einsehl. Mattblech) 
SohweiBeisen und Stahlrohren 
Nahtlose S tah lrohren . . . . 
GuBeiserne Rohren . . . .

1918
t

1 498 937
2 327 127 

297 080 
0G2 IGI

1017
t

1 037 792
2 026 709 

230 302 
900 374

Wirtschaftliche Rundschau.
Griindung einer Fachgruppe der Eisen schaflenden 

Industrie. — Auf Yeranlassung des Yoreińs deutsclier 
Eison- und Stahlindustrioller fand am 9. d. M. in Berlin 
eine Bcspreehung s ta tt zwećks G riin d u n g  e in e r  F ach - 
g ru p p e  f i ir  die E is e n in d u s tr ie  im  R ah m en  des 
B e ic h sv e rb a n d e s  d e r  d e u tso h o n  I n d u s tr ie .  Aus 
einem einleitenden Bcricht von Dr. J, B ei che r t ,  
dem GeSchiiftsfuhrer des gonannten Voreins, ging horror, 
daB im Friihjahr dioses Jahres zuerst die Absicbt bestand, 
eine gemeiDSamo oinlieitliche Fachgruppe fiir dio gesamte 
Eisenindustrie ins Leben zu rufen, um den in der Zen- 
tralarbeitsgomeinscliaft der industriellen und gewcrb- 
lichon Arbeitgebor und Arbeitnehmer Doutschlands ver- 
einigten Arbeiterorganisationen geSehlossen gegen- 
uber tre ten  zu konnen. S ta tt • der e in e n  Fach
gruppe sollen neuerdings sech s Fachgruppen ontstehen. 
Bei der am Dienstag zu griindenden Fachgruppe ging 
man davon aus, daB k a l t  gew a lz te  u n d  k a l t  gezogeno 
E isen e rzeu g n isS e  z u r  E iScn sc h a f fe n d e n  I n 
d u s tr ie  g e h o re n , und daB erst hinter diesen der Tren- 
nungsstrich zur Ycrarbeitendcn Industrie zu ziehen ist. 
Demontsproehend kami das Ergebnis der Sitzung folgen- 
dermaBon zuSammengefaBt werden: Der V ere in  d e u t -  
sc h e r  E iSen- un d  S ta h l in d u s tr io l le r ,  im Auftrage 
der Hochofen-, Stalli- und Walzwerke, der Hainmer- 
und PreBwerke und der SchweiBeisonverbande, begriindot 
zusammen m it der Vereinigung deutseher E d o ls ta h l-  
w erke, dem Zweckverbanddeutseher S tah lg io B ero ien , 
der Vereinigung der K a ltw a lz w e rk e  und den im S ta lil-  
bund  zusammengesehlossenen Syndikaten und Kartellen 
sowie dem R o h e ise n v e rb a n d e  die F a c h g ru p p e  d e r  
E isen  sc h a f fe n d e n  In d u s tr ie .  Ihre Stollungnahme 
haben sich vorbebalten dio Verbiinde der Eisengieficreien, 
der Drahtindustrie, der Kaltziehereien und der GuBrohr- 
verband. Dio Kartello und Syndikato in aie Fachgruppe 
aufzunehmen, is t dringendes Erfordonńs, um jedwede 
Arbeitgeberpolitik im Beichsverband zu Tereinigen, in der 
Erkenntnis, daB die deutsche Eisenindustrie in der Zu- 
kunft einer noch weitergehenden Yerfeinerung zugefiilirt 
werden muB, und daB infolgedessen.in Zukunlt der Aus- 
gleich zwischen der schaffenden und verarbeitenden Eisen
industrie gefordert werden kann, d. h. die gesan-te Eisen-

xxx\T-n.„

industrio in  e in o r  Fachgruppe zusammenzufassen und 
m it d e r in  Bildung begriffenen Fachgruppe der ver- 
arbeitenden Eisenindustrie eine Veisclur.elzung herbei- 
zufiihren. Zur B egelurg der Frage der Vertretung der 
einzelnen Fachverbande, K artelle und Syndikate in der 
Fachgruppe d e r Eisen schaffenden Industrio und zur 
Begelung der Beitragspllichtcn wird ein AusschuB ein- 
gesetzt, d er domniichst seino Vorschliigo einer Vollver- 
sammlung der Fachgruppe zu unterbreiten hat.

Wiedereinstellung von Kriegsteilnehmern und Be- 
schrankungen bei der Entlassung von Arbeitnehmern iiber- 
haupt. — Dio beiden Verordnungen m it Gosetzeskraft 
der damaligen Reichsregiorung, unterzeichnet von Ebert 
und Scheidomann, vom 4. und 24, Januar d. Js ., uber 
dio BtSgelung der Einstellung, Entlassung sowie Entloh- 
nung gowerblicher Arbeiter und Angestelltor1), sind dureh 
eino no uo V e ro rd n u n g  des Beichsarboitsministers 
vom 3. Septem ber 1919 uber die Einstellung und E n t
lassung von Arbeitern und Angestellten wiihrend der Zeit 
der wirtschaftlichen Domobilmachung2) auBer K raft ge- 
setzt. Die neue Verordnung bezweckt, den zuriickkch- 
renden Kriegsteilnehmern eine erwelterto Beschiiftigungs- 
moglichkeit zu eroffnen. Sie bringt fiir Arbeiter, abge- 
sohen davon, daB die AViedereinstellungspflicht nunmehr 
allen Betrieben (§ 3), nicht nur solchen m it mindestens 
20 Arboitom oder Angestellten obliegt, keine wesentlichen 
Veriinderungen. Dagegen bedeutet sie fiir Angcstellte 
insofern erwoiterto Bechte, ais nunmelir Angcstellte, die. 
Kriegsteihiohmer sind, nicht nur mindestens drei Monate 
nach ihror W iedereinstellung weiterbeschiiftigt, oder 
sofern sie, ohne Kricgsteilnehmer zu sein, bei Inkrafttre- 
ten  der Verordnung in einem Betricbe besehaftigt sind, 
nicht nur bis zu einem bestimmten Termino bcschiiftigt 
zu bleiben brauchen, sondom  ganz allgemein nur im Be- 
nehmen m it der g e s e tz lic h e n  A rb e itn e h m e r  - Y er- 
t r e tu n g  (§ 14, Abs. 1), wie es in der neuen Verordnung 
hciBt, ontiasson worden durfen, jcdonfalls dann, wenn es 
sich nin Entlassungen zur Vbrminderung der Arbeit-

1) Vgl..St. u. E. 1919, 23. Jan ., S. 104/0; 0. Febr,,
S. IGI.

2) Reichsanzeiger 1919, G. September, Nr. 203.
137
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nehmorzahl handelt (§ 12). Diosor erweitorto Schutz der 
Angestellten bei Entlassungcn war durch dio orgiinzende 
Yerordnung vom 30. Mai 1919 schon vorsuelit, aber wegen 
des zwoifelhaften Inhaltes’dieser Vorordnun? nicht klar- 
gestollt. Jo tz t kann also der Arbeitgeber die Zahl seiner 
Arbeitnehmer, und zwar ganz gleiohgultig, ob os sich um 
Arbeiter oder Angestellte handelt, nu r horabsetzen und 
zu dieśom Zwecke Arbeitnehmer ontlasson, wenn ihm eino 
weitere Verkurzung dor Arbeitszeit, wie die Verordnung 
sagt, nicht m ehr zugem utet werden kann, wobei, wio es 
os fur Arboitcr schon bisher war, u n te r oine Wochen- 
arbeitszeit des Arbeitnohmers von 24 Stunden nicht 
heruntorgogangen zu werden braucht (§ 12).

Eine nicht unwesontliehe Erleichterung fiir don 
Arbeitgeber bringt die neue Yerordnung anderseits 
dadurch, dafi e r sich zum Zwecke der Entlassung von 
Arboitnehmern m it der gesotzlichen Arheitnelimervor- 
trotung (also jotzt dom Arboitcr- oder Angestelltenaus- 
sehuB, in Zukunft wahrsehoinlioh dem Betriobsrat) dann 
nicht ins Benehmen zu sotzen braucht, wenn von ihm 
dio nioht vorubergehende Botriebseinstellung, die Auf- 
losung des in Frage kommenden Bureaus, ferner die 
Umstellung oines Botriebos bcabsichtigt wird, dor aus 
der Yorwaltung von Heeres- oder Marinebehorden in 
dio Vprwaltung von Zivilbohórden oder in P rivathand 
iiborgefiihrt worden soli (§ 14, Abs. 2). Diese in solchen 
Fiillen ohno Benehmen m it den zustiindigeń Aussehiisson 
nunm chr gestatteto  Entlassung von A rbeitnohirern ist 
fur den Arbeitgeber besonders von Bedeutung in  einer 
Zeit, wo dorartigo Botriebseinstellungon usw. zur Ver- 
moidung deś eigenen wirtschaftlichon Zusammenbruchos 
unvermeidlich sein konnen.

Wie bisher, kann in jodem Falle, also nicht nur bei 
dauernden Betriebsoinstellungen, dann ohno Befragung 
vou Angestellten- und Arbeiteraussohu3sen ohno woitores 
gokiindigt worden, wonn oine solche Kiindiąung aus wich- 
tigen Griinden orfordorlioh wird. Hierzu bestim mt, nicht 
gerade in Abweichung vom bisherigen Rechtszustand, 
aber jodenfalls zur Klarung hierilber bestandeuer Zweifol, 
die neue Verordnung ausdriicklieh, daB iibor daa Yor- 
liogon oines wichtigen Grundos und  dam it iiber die Be- 
rechtigung des Arboitgobers, ohne Befragung von Ange
stellten-Ausscliihson fristlos kiindigen zu konnen, allein 
dio zustandigen Gorichte entschoiden, also nioht der 
SehlichtungsaussehuB.

An doh Bsfugnissen und der Einrichtung des Sclilieh- 
tungsausschusses, dor wio bisher Ober dio Meinungs- 
yerschiedenhoiten zwischen Arbeitgeber- und Ango- 
stollton- oder ArbeiterausscliuB entscheidot, und i iiber 
den in der Yerordnung vom 23.. Dezember 1918 das Niihoro 
bestim m t wird, w ird wsnig goandert, nur kann der Domo- 
bilmachungskommissar in Zukunft Schiedsspruche der 
Schlichtungsausschiisse iiber dio Zuliissigkoit der Kiin- 
diguug, dio Lohnung, die Gehalter odor sonstigon Arbeits- 
bedingungeh fiir verbindlich erklaren (§ 21, 23, und 26). 
Das b idoutot eino wesontliche Aenderung gegen den bis- 
łwrigen Zustand, wo der SohlichtungsausschuB auch in 
solchen Fiillen nur eino Einigung der Parteien herbei- 
zufiihren oder oinen Sprucli zu fiillen hatte, dessen An- 
nahnie aber im Belieban der Parteien stand. SchlięBlich 
bedeutet uoeh dor ausdriiekliche Hinweiś im § 21, daB 
auch , einzolne Arbeitnehmer den Scr.lichtungsausschuB 
aurufon konnen, nicht nur oino Klarsfcellung, sondern auch 
eino Erweitorung seiner Befugnisse, da  bisher der Schlioh- 
tun<;saussehiiB anerkanntormaBon nur zur Regelung 
allgomoiner Arbeiter- odor AngestelltcD-Fragon ais berech- 
tigt galt.

Dio durch den Reichsarbeitsminister orlassene Ver- 
ordnung liiBt iibrigons erneu t die Frage ontstehen, ob ein 
einzalnes Ministerium zur Regelung derartiger, zweifellos 
an sich auf dem Gobiato dor Gssetzgebung liogender 
Fragen duroh eino oinfaehe Yerordnung berechtigt er- 
scheint. Dio Vorordnung stiitzt sich naeh ihren Eingangs- 
worten auf die d ie . wirtschaftliche Demobilmachung bc- 
treffendon Bęfugnisse, oline Einzelbostimmungen zu

nennen. In B etraęht konnten auBor der Yerordnung 
vom'26. April, die lediglioh die Befugnisse des Domobil- 
machungsamtes auf and jre  Ministerien iibertragt, der § 1, 
Absatz 1 der Verordnung vom 7. November und die Er- 
machtigung des Demobilmachungsamtes nach der Yer
ordnung vom 12; Dezember 1918. Die durch dio Yerord
nung vom 7. November dem Reichskanzler, don Landes- 
zontralbehordon, don bezirkliehen und órtlichen Unter- 
bohorden, durch dio Verordnung v om , 12. November 
dem Domobilmachungsamt bzw. seinen Rechtsnach- 
folgorn erteilton Befugnisse sehoinen jedoch inhaltlioh 
dieser Verordnung nur Anordnungen oder Verfiigungen 
sein zu sollen, dio iiberhaupt von Behorden getroffon 
werden konnen, im Gegensatz zu den ausdriicklieh ais 
solchen bozcichneton g e s e tz l i  ohen  MaBnahmen, zu 
denen dor B undesrat auf Grund dos Ermiiehtigungs- 
gesetzes vom 4. A ugust 1914 befugt war. Tatsaehlieli 
greift dio Vorordnung auch durch die von ih r geregelte, 
nicht unwosentlich erweiterto Zustiindigkcit der gesetz- 
liclien Arbeitnohmervcrtrctungen, der Angestellten- ur.d 
Arbeiterausschiisse, also dor Vorgiingcr der zu eiw ar- 
tenden Betriebsrate, dor Regelung des Mitbestiir.mungs- 
reehtes vor, das erst bei der BeschluBfassung iibor den der 
Nationalversammlung vorgelegten Entw urf eines Ge- 
sotzes iibor dic Betriebsrate bei der grundeatzlichen Be- 
doutung dieser Frage vcn den gesetzgebenden FaktoJen 
geordnet w erden sollte.

Die neue Tariferhóhung bei den Staatsbahnen. —
D jr preuBisehen Lindesvorsamm luńg wird in allor ICurzo 
oin E n tw u rf  iib o r E rh e b u n g  vo n  Z u seh lag o ń  im  
G iito r- und  T ie rv o r k ę h r  der preuBisch-hessischen 
Staatseisonbahnen zugohen, nach dom die G iite r ta r ifo  
um 5 0 %  o r h o h t  w erden. Dio Erhohung erfo lg t in der 
Form oineS allgemeinen prozontualeii Z u seh lag e s , da 
oś nioht moglich ist, in d e r kurzeń zur Verfiigung stehen- 
don Zeit eino organisohe Aenderung dor Klassen und dor 
Tarifarton durehzufiihren. ,Eine solche muB spaterer 
Zeit vorbehalton bleiben, bis' sich die neuon wirtschaft- 
lichen Vorh:iltn isse 'gofestig t liaben. Dio Tariferhóhung 
wird tro tz ihrer Hohe getragen werden miissen, zumal 
dio LebenSmittelpreise viel m ehr gestiogon sind ais die 
Fraehtsatze d e r Eisenbahnen. Selbst beim Sinken der 
Preise wird die neue Tariferhóhung immer noch in dureh- 
aus angomessonem Vorhiiltnis zur Preislage der bo- 
forderton Giiter stehen. Im  Guter- und Tier^orkohr 
wird die Tariferhóhung durch Zuschliige von 5 0 %  auf 
alle Fraehtsatze durchgefiihrt. Śo wird z. B. der Strecken- 
satz fur das Tonnenkilomoter boi E ilgut bei 400 km 
Entfernung sich von 33,12 Pf. auf 49,68 Pf. erhohen. 
In gleichem Ma-Bo stoigen dio Abfertigungsgebiihren. Dio 
goldliche Bedeutung dor Erhohung fiir die Staatskasso 
liiBt sich nicht schitzen , da die zukiinftigo Verkehrs- 
ontwicklung. von der wirtschaftlichon und politischen 
Eatwicklnng abh'ingt. D io . Erhohung is t  zuniiehst ais 
y o r la u f ig e  godacht. Sjiator soli eine endgiiltige or- 
gan;scho Neuorduung der Tarifo erfolgen. Notwondig 
is t die Erhohung durch die starken  bisherigen Yerluste. 
Im  Voranschlag fiir 1919 sollten d!e Einnahmen aus dom 
Personen- und Giitorverkelir 4627 Mili. JC bringon, werdon 
aber nu r 3570 Mili. Ji bringen. Dio Ausgaben, die auf 
4864 Mili. J l geschatzt sind, sind auf 6476 Mili. Jl ge- 
stiegen. Die Ursaohen fiir diese Entwicklung sind bekannt. 
E ‘gentlich liatte oine Erhohung d e r Tarife um  100 %  
erfolgon mussen, um die Staatsbahn lebensfahig zu e r
halten.

Die Preisbewegung auf dem Kohlenmarkte, — Wie
der Stahlwerksverband und dor Roheisonverband immer 
wieder gezwungen waren, ihre Preise de*n stiindig stoigen- 
den Gestehungskosten anzupassen, so sah sich auch das 
K ohlensyndikat genotigt, namentlich naeh AbschluB des 
Waffon^tillstandes, die Yerkaufspreise so zu erhohen, 
daB ein Ausgleich zwischen ihnen und den Selbstkosten 
gesehaffen war. Die m it EinStellung der Foindsoligkeiten 

.erw artete Entspannung der Marktlage und eiue ent-.
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1. Juli 
1914 
.(C

1. Sept. 
1918 
JC

l.Janunr
1919
A

16. Juni 
1919 

,łC /

1. Juli 
1914 
JC

1. Sept. 
1918 
JC

1. Januar 
1919 
JC

10. Juni i 
1919 j 
JC

1. F e 11 k o h 1 c n.
10,25 25,20 39,80 65,90 13,75 20,— 44,00 73,30

Forderkohlcn (25 % St) . . 11,25 20,70 41,30 67,40 Nufikohlen I I ........................ 13,75 20,— 44,60 73,30
Mci. Kohlen (40 % St.) . . 12,—‘ 27,00 42,20 68,50 NuBkohlen I I I ........................ 13.50 29,70 44,30 73,—
Bestm. Kohlen (50 % S(.) . . 12,50 28,20 42.80 68,90 13,— 29,10 43,70 72,40
Fordcr-Schmiedekohlen . . 12,— 27,00 42,20 08,30 Nufikohlen Y ........................ 12,25 27,60 42,20 70,90

13,50 29,-10 4 4 ,- 70,10 12,25 27,90 42,50 08,00
13,— 28,80 43,40 09,50 Ge-waschene Feinkohlen . . 9,25 24,30 38,90 6 5 ,-

\ ! 2. G a s  - u n  d G a s f i a m m  k o h 1 e n.
Fordergruskohlcn.................... 10,— 24,90 39,50 05,00 13.75 30,— 44,GO 73,30
Flamm forderkohlen . . . . 11,— 20,40 : 41,— 07,10 Nufikohlen I I I ........................ 13,50 29,70 44,30 73,—
Gasflammforderkohlen . . . 11,75 2-7,80 41,90 08,— Nufikohlen I V ........................ 33,— 29,10 43,70 72,10

12,50 27,90 42,50 08,00 NuBkohlen V ........................ 12,— 27,00 42,20 70,90
Gasforderkohlen . . . . . 12,— 27,80 ■11,90 08,— Ungewascbcnc Nufikohlen I . 13,— 29,10 43,70 09,80
StQckkohl<>n I . . . . . . 13,50 29,40 44,— 70,10 Nuflgruskohien iiber 30 mm . 9,75 24,GO 39,20 05,30
Sttickkohlcn 11......................... 13,— 28,80 43,40 09,50 Nufigrunkohlen bis 30 mm 8,75 23.40 3 8 ,- 04,10
Sttickkohlen I I I ................... 12,75 29,70 43,10 09,20 Ungewaschene Feinkohlen . 7,— 21,30 35,90 02,—

13,75 30,— 44,GO 73,30 Gewaschene Feinkohlen . . 9,25 24,30 38,90 05,—.
3. E fi k o h 1 e n.

FordcrgruskohlcnflO % St.) . 10,25 25,10 39,80 05,90 Nufikohlen I ........................ 15,50 31,80 48,50 77,20
Forderkohlcn (26 % St.) . . 10,75 20,10 40,70 06,80 Nufikohlen II ........................ 15,50 31,80 48,50 77,20
Forderkohlen (35% St) . . 11,25 20,70 41,30 07,40 Nufikohlen I I I ........................ 14, 30,30 44,90 73,00
Bestm. Kohlen (50 % St.) . . 12,50 28.20 42,80 08,90 Nufikohlen I V ........................ 29,10 43,70 72,40
Stiickkohlen............................. 13,25 29,10 43,70 09,80 23,10 37,70 03,S0

4. M a g e r k o h 1 en .
(Osten) ' (Westen)

Fordergruskohlen (10 % St.) . 9,50 24,30 38,90 65,— Fordergruskohlen (10 % St.) . 9 25 24,— 38,00 G4,70
Forderkohlen (25 % St.) . . 10,75 20,10 40,70 00.80 Forderkohlen (25 % St.) . . 10,50 25,80 40,40 GG,50
Forderkohlen (35% St.) . . 11,25 20,70 41,30 07,40 Forderkohlen (35 % St.) . . 11, - 2G,40 41,— 07,10
Bestm. Kohlen (50% St.) . . 12, - 27,00 42,20 08,30 11,75 27,30 41,90 0 8 ,-

14,25 29,40 44,— 70,10 14,75 30,— 41, GO 70,70
K n a b b c lk o h le n .................... 14,75 30,00 45,20 71,30 AnthrazitnuBkohlcn 1 . . . 17,75 31,80 52,40 SI,10

10,25 32,40 48,S0 77,50 AnthrazltnuBkohlen II . . . 21,75 39,00 57,20 85,90
NuGkohlen II . . . . .  . 10,25 32,40 48,80 77,50 AnthrazltnuBkohlen 111 . . 18,— 35,10 . 49,70 7S,40
Nufikohlen 111........................ 13 75 30,30 44,90 73,00 AnthrazltnuBk. 111 fur.Kcsscl 13,50 29,70 44,30 73,—
Nufikohlen I V ........................ 13,25 29,10 43,70 72,40 Nufikohlen IV (8—15 mm) 11,50 27,— 41,00 70.30
Fclnkohlen (ungewaschon) 7 , - 21,30 35,90 02,— Feinkohlen (ungewaschcn) 5,75 19,80 34,40 00,50
Felnkohlcn (gcwaschen) . . 7,50 22,50 37,10 63,20 Feinkohlen (gewaschen) . . 7,50 21,90 30,50 02,GO

5. K o k  s.
llochofenkoks' I. Sorte . . 17,— 37,— 58,90 9 7 ,- Brechkoks IV . . . . . . 8,50 29,20 50,50 89,—
Hochofenkoks 11. Sort') . . 10,— 35,80 57,90 90,40 Ilalb gesiebter und halb ge-
llochofenkoks III. Sorte . . . 15,— 30,40 56,90 95,40 brochencr Koks . . . . 10,50 3 7 ,- 58,90 97,40

17,50 37,00 59,50 98,— K n a b b e lk o k s ........................ 10, - 30,40 58 30 90,80 |
Brechkoks 1 ............................. 19,— 40.— 01,90 10S,10 KlelnkokB, geslebt . . 13.50 34, - 55,90 94,40
Brcchkoks I l a ........................ 20,— 41,20 03.10 109,50 Perlkoks, g es ieb t................... 8,— 2 8 ,- 49,90 88,40

19,— 4 0 - 01,90 108,10 1,75 10,90 20,70 27,40
Brechkoks III . . . . .  . 14,50 30,40 57,70 103,90

0. B r i k e 11 s. .
13,75 31, — 47,25 79,85 III. S o rte .................................. i i ,— 27,70 43,95

29,80 40,65 78,G5 •

sprechendo EmiiiBigung der Preise war uusgeblioben. 
S ta tt dessen kam  der Umsturz im .Novem bor; os kamen 
<l*o yiolln Streiks m it ihren Lolinforderungen und don 
-sonstigen bskannten Bagleiterscheinungen, allos Dinge, 
dio pliitzlich in ganz unorwartstem -MaBe dio Betriebs- 
fiihrung ersohwerten und oft in einem MaBo vortouerten, 
daB die Aufrochterhaltung der Betriebe nur untor schwe- 
ren Opfern mogiieh war. Das Vorsagen der Eisonbahn bei 
der Wagengestellung, gofordort dureh dic Waffenstill- 
standsedingungon, fernordiedurchdic Blockade voranlaBto 
Teuorung aller Bctriebsstoffo w irkten in gleichcr Richtung 
undmuBten, wenn die Werko nicht vóllstandig zum Still- 
stand kómmen wollten, bei derPreispolitik  beriicksiohtigt 
werden. Und so wurden schlieBlich Preise erreicht, dio 
ganz auBcrhalb dor bisher donkbaron Linie iagen. Wie 
hoch dio Preisstoigerung tatsachlich ist, gcht recht an- 
schaulich aus obonstehchdęr Zusammenstellung (ein- 
sęhlioBlich Kohlen- und Umsatzsteuor) hervor, in der 
wir die am 1. Ju li 1914, 1. Septomber 1918, 1. Januar 
und 1. Ju lil919gultigenR ichtpreisedesK ohlensyndikates 
oinander gcgeniibergcstellt haben. Eraglos hat dic Auf- 
wiirtsbewegung noch nicht ihr Ende erreicht, sondern es 
is t m it weiteren Erhohungen zu rechnen.

Baroper Walzwerk, Aktiengesellschaft. Barop. —
Das abgelaufone GoSchiiftsjahr 1918/19 h a t seit Novomber 
1918 ganz untor dem EinfluB dor politischen und w irt

schaftlichen Umwiilzung gostanden und donieutspreehcnd 
das erhofftc Ergebnis nieht gehabt. Wiihrend noch bis 
Oktober ein ontsprechend don bisherigen Einschriinkun- 
gen zienilich geregoltor Betriob durchgefuhrt werden 
konnte, sind seitdem Yerhaltnisse eingetreten welehc die 
Gesollsehaft nu r mit der groBten Sorgo in die Zukunft 
sohen lassen. Besonders schwcr h a t das Untemehmen 
unter groBcm Kohlenmnngel gelitton. Im Berichtsjahre 
wurdo m it dem Umbau und der E rw eiterunt der Gas- 
anlago begonnen, um don fiir die Schmiorolvorsorgung 
so wertvollen T ioftcm peraturteer zu gowinnen und um 
Gas fiir eino eigene Krafterzeugung dureh Gas- 
maschinon un ter gleicher Gewinnung der Neben- 
erzeugnisso herzustellen. Der Gcsamtumsatz betrug 
JC 6 943 210,86. An sozialen Łasten, S teuern usw. zahlte 
dio Gosellschaft im abgelaufcnen Jahre 1 151 978,19 JC 
gegen 597 775 64 JC im Yorjahre. Die Gewinn- und Vor- 
lustrechnung zeigt -neben 47 914,72 JC Vortraą und 
82 973,99 JC Zinscinnahmen einen RohiiberschuB von 
1 331 568,81 JC; nach Abzug von 1094 694,12 J l  a ll
gemeinen Unkosten, Abschreibungen, Versicherungs- 
beitriigen usw. \erb leib t ein Reingouinn von 367 763.40JC. 
Hiorvon werden 24 776,34 Ji ais Gewinnanteil an den 
Aufsichtsrat ic rg iite t und 180 000 M  Gewinn (6 %  gegen 
20 % i. Y.) ausgetcilt. Der verbleibends R est von 
162 987,06 Jl wird einer nou zu bildeuden Riicklage 
zugefiihrt.
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Stellawerk-Aktiengesellschaft yormals Wilisoh & Co., 
Homberg (Niederrhein). — Bai Baglnn dos abgelaufonen 
Geschaftsjahres 1918 war dor. Auftragbestand hooh, und 
dic Nachfrage nach allen Erzsugnisśon dar G asellschaft. 
blieb auch weitórhin rege. Der Betrieb der Fabriken war 
aber durch die Schwierigkeiten der Kohlenbeschaffung 
behindert, die zeitweilig den ganzlichen Stillstand der 
”VVerko zur Folgo hatton, sowie durch Yerkehrsstorungen, 
die namentlich dio Ausfuhr ins neutrale Ausland er- 
sehwerten. Dio Ereignisse im Noyember und dio Ent- 
lassung derKriegśgefangenenhatten den vo’lstandigen Still
stand der weśtlichen Werke zur Folgo. Dio weitero E n t
wicklung ist noch kaum abzusehen, zumal da dic Fabriken 
in Ratibor (Obcrschlesion) und Weidenau (Oasterreicliisch-

Schlesien) in  Gebieten liegen, die yon Deutschland bzw. 
Deutsch-Oosterrcich abgetrennt werden sollen. Der Roli- 
gcwinn betriłgt nach Abzug dor Handliingsunkosten zu- 
ziiglich desY ortrages aus dcm Yorjahre 315 027,51 j l .  F ur 
Zinsen und Sohuldyerschreibungen sind 91340 J l ,  und 
fiir Abschreibungen 220 854,23 J t  erforderl eh, so daB 
ein Rsingewinn von 202 833,28 J t yerbleibt. Hieryon 
sollen 93 001,02 J l auf unsichere AuBenstande yerreclmet, 
55 304,88 Jl zur Wiederhestellung der Betriebo auf 
Fricdensarbeit und 1500 Jl fiir Talonsteuer zuriick - 
gestallt, 750 Jl ais Restyergiitung an den Aufsichtsrat 
gezalilt, 50 000 .K Gewinn (5 %"gegen 2 0 %  i. V.) aus- 
getoilt und 2 217,38 'Jt auf neue Rechnung yorgetragen 
werden.

Die Schichtverkiirzung im Bergbau des Ruhrbezirkes.
(SchluB yon Seite 1092.)

Die Aufnahme' dor oigcntlichen Verhandlungen be- 
gann m it der Vernehmung der Aerzte uber die Wirkungen, 
welche dio Ycrkiirzung der Arbeitszoit auf den Gosund- 
heitszustand der Borgarboiter ̂ ehab t hat. Nach langorcr 
Aussprachc, an der sich die V ertreter der Arbeitgeber 
und -nehir.er und die wisscnschaftlichen Mitglieder des 
Ausschussos beteiligten, wurde ubereinstimmend festge- 
stellt, daB die GesundheitsYerhiiltnisse im letzten Jahre sich 
auBerordentlich gebessert haben, nachdem in den letzten 
Kriegsjabren eino Ucberanstrengung zu yerzeichnen war, 
die sich in hoiion K rar kheitszifferi' auBerte. Zum Teil ist 
dio Besseruug auf die Verkiirzurig der Schichtzeit, zum Teil 
auf die bessere Erniihrung zuruckżufuhren. Die einzelnen 
K rankheiten wurden eingehend bosprochen. Eine Hcbung 
des Gesundheitszustandes der Bergleuto durch weitere 
Einschrankung der Arbeitszeit wurde nur im allgemeiren 
Sinno bejaht. D asyoneinigen Mitgliedern des Ausschusses 
gewiinschte Zahlcnm aterial iiber die Ermudung der Berg- 
leutc konnte nicht besehafft werden, da  hier besondore 
Untersuchungen auf Grund osperim onteller Beobachtun- 
gen noch fohlen, doeh wurde beschlosson, iiber mehrere 
Monato dauerndo genauo Forschungen zur Klarung der 
Frage, in welchom Umfango dio yersehiedenen Sehichten 
Ermudung hervorrufen, anstellen zu lasson. E iner bo- 
sonderen Erortcrung unterlag die Frage dor Neben- 
beschaftigung, wobei festgestellt wurde, daB schon die 
bisherige Kiirzung der Arbeitszeit die Nebenbeschafti- 
gung yerstiirkt hat. Eine weitere Befrągung der Aerzto 
ergab, daB Rentenhystorio bei den Bergleuten kaum vor- 
kommt, und daB oino besondere Eignung zu lnfektions- 
krankhciten, auBeretwa zu Genickstarre, nicht yorhanden 
ist, daB also oine Verkiirzung der Arbeitszeit hier keinep 
EinfluB ausiibcn wiirde. Wiihrend yon Arbeitersoito die 
Ergebnisse der Iiranklieits- und Inyalid itatsstatistik  der 
Knappschaft dahin ausgelegt wurden, daB eino bestiindige 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes stattfinde, 
wurde von der andern Seite dieser SchluB bestritten  m it 
dem Hinweis auf die wechselndo Zusammensetzung der 
Arbeiterschaft, die in der Statistik nicht genugend zum 
Ausdruck koninie. Ausstiinde iibton keinon nennenswerten 
EinfluB auf die Anzahl der Krankenschoine aus. Eingehende 
Erorterungen wurden aariiber gepflogen, wie man dio 
A rbeitsdauer und dio Krankenziffer der Bergarbeiter m it 
der andrer Industrien yergleichen konne. Genauo Unter- 
lagen fehlen auoh hier. Nach allem iiuBertcn sich die 
Aerzte iiber die Frage, ob eine weitere Yerminderung der 
Arbeitszeit, sogar yorausgesetzt, daB die Lohnhohe die 
gleiehe bleiben wiirde, wesentlich gesundheitsfordernd 
wirken wiirde, sehr zuriickhaltend, zumal da bei dor 
kurzeń Zeit, dio seit der letzten Yerminderung ycrflossen 
ist, nicht einm al iiber dereń Wirkungen ein sicheres 
Urteil zu fallen soi. Ebenfalls erkliirteń sie es fur iiber- 
trieben, yon der N o tw e n d ig k e it  einer weiteren Herab- 
setzung der Arbeitszeit zu spreehen.

Im  Verlaufe der Verhandlungen kamen sodann die 
Wirkungen zur Sprache, welche die eingeschriinkte

Arbeitszeit auf dio roin produktiye Arbeitszeit und die 
Fordemiengo hat. Betriebsleiter und Betriebsrate auBerten 
sich hierzu, doch wichon die Ansichten wesentlich von 
cinanderab. Dio Arbeiterbcm iihton sichum  den Nachweis, 
daB die Verkurzung der Schicht nicht im yollen Umfange 
auf die reino Arbeitszeit entfallen sei, wahrend dio Unter- 
nehm er un ter Beibringung roicher Zahlenangaben das 
Gegenteil behaupteten. Ebenso suohten die Arbejtnehnier 
den Ruckgang der Fordorung auf technische Unzuliing- 
liohkoiton der Betriebo, auf das schlechte Bohrmaterial, 
auf den Mangel an Forderwagen zuriickzufUhren, was die 
Arbeitgober in gewissem Umfange zugaben, ais oigont- 
lichen Grund bezeiohneten sio jedoch immor wieder die 
yormindertc Arbeitszeit. Dabei wurden Geriichto er- 
wahnt, nach denon die Unternchm er „stillo Sabotage" 
trieben, um die Schichtyerkiirzung in  Verruf zu bringen. 
D as Unsinnige einer solchen Unterstellung, die wohl auf 
die teilweise Unmogliohkeit, erforderliche Nouanschaf- 
fungen zu machen, zuriiekzufiihren ist, konnte natiirlich 
leicht dargelegt werden.

An diese Ausfiihrungen schloB sich eine langere Er- 
orterung iiber die Hohe der Fordorung vor und nach Ein- 
fuhrung der Siebenstundenschicht. Dio Priifung der 
zahlenmiiBigen Unterlagon orgab einen starken Ruckgang 
der Fordelung seit Einfiihrung dersiebenstiindigen Schicht, 
der auch durch eine allerdings nu r geringe Steigerung in 
dor Stundenleistung des einzelnen H auers nicht entfernt 
ausgeglichcn werden konnto. Baider Auslegung derZahlen 
hinsichtlich ihrer Griinde ergaben sich jedoch manche 
Zweifel, namentlich infolge der yersehiedenen Ziisammcn- 
setzung der Arbeiterschaft friiher und jetz t. Unzweifelhaft 
ha t sich das Verhiiltnis der eigentlichen produktiyen 
Kohlenhauer zu den m it Ausbesserungsarbciten Be- 
sehaftigten zuungunstcn der erstern stark  yerschoben- 
Die A rbeitoryortreter glauben, daB dem durch eino Ver- 
iinderung des Systems, durch Einfiihrung eines doppelten 
Sohichtwechsels, abgeholfen werden kann, was dio Arbeit- 
geber bezweifoln. Die Frage, auf welche Weise durch. 
technische Verbesserungen einorscits, durch giinstigere 
Gestaltung der Lohne oder Ruhegehiilter anderseits die 
Leistungsfahigkeit, dio Arbeitsfreudigkeit und der Zuzug 
gesteigeit werden konnten, beantworteten die U nter- 
nehmer dahin, daB yon einer Gegensatzlichkeit der 
Bolange, seitdem der S taat die Preise und das Verhiiltnis 
der Lohne zu diesen festsetze, nicht die Redo sein konto, 
zumal ein bindender Tarifyortrag in  nachster Aussicht 
stehe, daB yielmehr fiir Unternehmer und Arbeitor eine 
ausreichendc Hohe der Preise yon gleichmaBiger Wichtig- 
ke it sei<

Den in dor NationalyersammJung von dom Abgeord- 
neten Generaldirekt or Vo g! e r begriindeten Vorschlag, jeden 
zweiten Samstag freizugeben, dafiir aber zu dor alten Acht- 
stundenschioht zuruckzukehren und so die reine Arbeitszeit 
zuerhohen.lehntendie Arbeiter einstimmig ab, da  er schon 
je tz t in ihrer. Kreisen groBe Bcunruhigung heryorgerufen 
habo. Sie sahen, wie schoń friiher, im Wagenmangel den
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HauptgrimddesRiiokgangs der Forderung. Die Bctriebsrato 
doreinzplnen Zeohon haben sich nach Aussagc der Rovier- 
beamten ebenfalls, allerdings nioht oinstimmigj dahin 
ausgesprochen. D a jedoch der Riickgang der Forderung 
30 % betriigtboioincm M indorbestandanW agcnvon 17%, 
der auch schon in den Zeiten der Mohrforderung vor- 
handen war, kann hierin der Grund Dach Meinung der 
andern Stelle nicht liegoD. Zugegeben aber wurde, daB 
bei der Schwierigkeit, neue Wagen auch nach langer Vor- 
bestellung zu beschaffen, hier in  Zukunft eino Gefalir 
vorliege, daB auch eino bessere Vertcilung der Wagon in  
manchen Filllcn moglich sei. Eino wenigstens Yoruber- 
gehende Milderung der strongen bergpolizeiliehen B e
stimmungen iiber dio Einfahrt wiirdo ebenfalls oino Bc- 
sehleunigung ergoben, ebenso wio dio elektrisclio Befordo- 
rung der Arboiter un ter Tago bis zur Arbeitsstelle, die 
jedoch  an dor Sehlagwettcrgefahr ihro Grenze findet. 
Vor allem wurde von den Arbeitern selbst angoregt,, dio 
Ein- und A usfahrt planmiiCig zu regeln, u rd  oine ent- 
sprechonde Einwirkung der Bctriobsriitc in  Aussicht ge- 
atollt. Sie rechnen dam it, dafi bis zu drciviertol Stunden 
Arbeitszeit gewonnen werden, die ihnen dann wenigstens 
spater in. der Schiehtdauer in  Anrechnung gebracht 
werden konnten. Dio Unternehmer begriiBten zwar dioses 
Anerbieten, hatton aber einstweilen noch Zweifel, ob sich 
dio Arbeiter diose Einsclirankung ihrer Ereiheit wurden 
bioten lassen und ob dor Zeitgewinn sich so hoch belaufen 
werde. Ebenso erklarton sich dio Arbeitervortreter bereit, 
in diesem Jahro aus patrjotischen Griinden auf den ihnen 
zustehenden Urlaub zu yerzichten.

Ueber Lohnfragen und Neuregelung der Knapp- 
schaftsbezuge fand zwar oino “langero Aussprache s ta tt, 
doch wurdo allseitig zugegeben, daB man dam it don dom- 
nachst stattfindenden besonderen Verhandlungen hieriiber 
nicht vorgreifen wollo. Hierbei tra ten  dio Arbeiter 
fiir einen fęsten Grundlohn zur Ausgleichung des von 
Zufiilligkeiten zu sehr abhiingigen Erfolges des Gcdinges 
ein und. lehnton ein Pramionsystom ab. Ais dio gróBte 
Sohmerigkeit bei dem erhofften Zuzug nouer Borgarbeiter 
wurde allseitig der Wohnungsmangel bezeichnet. Hiorbei 
wurde eingehend orortert, wie diesem Mangol durch 
Vonrendung vorhandener Baraeken, durch Einlegung 
von Arbeitorziigen, namentlich aus dcm Borgischen, wo 
UeberfluB an Arbeitslosen herrscht, Yor allem durch 
Wiederaufnahmo aer Bautatigkeit abzuhelfen sei.

H atten dio Verhandlungen in  ihrem bisherigen Ver- 
lauf sehon hinreiohend Gelegenhcitgeboton, dio schwcbon- 
den Fragen von allen Seiton zu beleuchten und dadurch 
zur Klarung der Meinungen beizutragen, so gewannen 
aie Sitzuugon der letzten Tago erhohto Bedoutung duroh 
die Yernehmung mehreror fiihronder Jndustrioller des 
Ruhrgebietes, die namentlich auf Veranlassung des Ge- 
heim rats G o th o in 1) zu den Boratungen hinzugezogen 
waren. Auf der Tagesordnung stand dio ontscheidonde 
Frage, welche W irk u n g o n  d ie  V erk tirzu n g  d e r  
A rb e its z e i t  au f  dio w ir ts c h a f t l ic h e n  Y e rh iilt-  
n isso  au su b e  u n d  wie oino w eitp ro  E in s c h r a n 
kung  w irk o n  we rde . Dor AussehuB Yernahm hierzu ais 
ersten Sachverstandigon don G e h e im ra t ®r.*3fn0. e. h. 
P e te r  K lo c k n e r , der dio ihm vorgolegten zahlreichen 
Fragen zusammenfassend beantw ortete, wobei er ein 
auBerordentlich erpstes Bild der Lage entrollte.

Zunaohst betonte Geheimrat Klockner, daB Deutsch
land ganz auBerstando sei, dio 40 Ąlill. t  Kohlen jahrlioh 
an dio Entente zu liefern, dio der Friedensvertrag uns 
auferlegt. Einó derartigo Menge konno auph nicht im 
entlerntesten in  B etracht kommen. Das habo auch die 
Eitonto selbst eingesehen, und es schienc so, daB gTund- 
siitzlioh dio Gcneigthoit zu oinem Entgegenkommen be- 
stiindo. Aber selbst wenn dio Forderung von 40 Mili. t  
auf 20 Slill. t  ermaBigt wiirde, wiirde Deutschland dem 
R u in ! entgegengebracht werden, denn wir seicn nicht

■ L) Es kommt hier der Heidelberger Volkswirt, nioht 
wio irrtiimlich von uns angegeben, der friihere Reiehs- 
sehatzminister; in Betracht.

im stande, eino Menge von 20 Mili. t  jahrlioh zuentbehren. 
Wiirde dio Entente, un ter Nichtachtung der tatsachlichen 
Verhaltnisse, uns eine derartigo Forderung auferlegen, 
so wiiro dio Folgs davon, daB wir unsere samtlichen Hoch
ofen ausblasen muBten, daB wir alsdann iiberhaupt keino 
Eisonerzougung mehr hatten. Von einer Volkswirtschaft 
kónnte dann absolitt keino.Rode m ehr soin. Die geringe 
Menge Kohlen, die dann noch zur Vcrfiigung stande, 
miiBto zur Aufreehtorhaltung eines oingeschrankten Be
triebes bei der Eisenbahn, don Gas- und Elektrizitiits- 
werkon dienen.

Legt man also dio wirtschaftlichen Verhaltnisse zu- 
grunde, so fiihrto Klockner weiter aus, dann kann kein 
Zweifel iiber dio Antwort wegen der Verkiirzung der 
Arboitssehicht im Bergbau ontstehen. Es is t unmoglich, 
daB óin Borgarbeiter in 5% Stunden die gloiche Menge 
loistet wie in 7 Stunden. Eino Verringerung der Arbeits- 
zoit soi untrennbar verkniipft m it einem Riickgang 
dor Leistung, und gerado das mttSSe gegenwiirtig untor 
allen Umstanden vormieden werden. Auch in der ver- 
gleichsweiso heranzuziehenden MaSchinenindustrio habo 
die Verkurzung dor Arbeitszeit eino Verringerung dor 
Loistungen bewirkt, namentlich seit der Aufgabe des 
Akkordlohnes. Gehe aber die Forderung infolgo einer 
Souichtverkurzung zuriick,oderermaBige Frankreichseino 
Forderungen nicht, dann wiirde das ganzo deutsehe Wirt- 
bchaftslebon zusammenbrechen, und es gebe koine Rettung 
mohr vor dem Ruin. Noch nie sei wahrend des Krieges 
die Lage fiir Deutschland so om st und kritisch gewesen 
wie jetzt. Der Riickgang dor Kohlenforderung und dio 
dadurch bewirkto Preiserhohung hatton ihro Wirkung in 
ungeheurer Woiso ausgeubt. Eine Preiserhohung habe 
sich an dio andere angegliedert. Dio iiberstiirzte Ein- 
fiihrung dor Achtstundenzeit in ihror Schematisiorung sei 
oin schworor Fehlor gewoson. E r sei zwar ein Anhiinger 
der achtstundigen Arbeitszeit, aber eine solche Vorkurzung 
konne man nicht vornehmen in einem Augenbhck, in 
dem Deutschland vor dor Frage des Staatsbankrotts 
stehe. E r gebe zu, daB durch dio gesetzlicho Festlegung 
des Achtstundentages die Borgarbeiter in  eino schwierige 
Lago geraten seien, weil sio ihrerseits wiederum zu einer 
Verkurzung der Schichtzeit gezwungen wurden. Nun 
miisse aber einmal SchluB gemacht werden. Wir konnton 
nicht yorwiirts kommen, wenn wir dauernd die Arbeits
zeit Yorringerten. Der Yerlust, der schon je tz t entstanden 
soi, soi nicht wieder gutzumafchen. Zur Frage der Ver- 
kaufsproise fiir Kohlen auBorto sich IClockner dahin, daB 
dor Stand der deutschon Valuta uns eine ziemlich auto- 
nome Preisbemossuńg gestatto. Eine Einfuhr aus dem 
Auslande kamo wegen des geringen Wcrtes unserer Mark 
je tz t nicht in B etracht; infolgedessen seien w irin dor Lage, 
dio Kohlenpreiso uber die Weltmarktpreise dauernd zu 
erhohon. Aehnlich liigen dio Vcrhśiltnisso auf dem Sieger- 
liinder Markt. D ort hiitto man noiierdings erst wieder 
dio Proise gesteigort, weil von amtlicher Seite die Un- 
zuUinglichkeit der bisherigen Preise festgestellt wordon 
wiire. Der je tz t sehr hoho Eisenpreis sei aber auch nur 
moglich, weil die. Valuta die Einfuhr aus dem Auslande 
fernhalte.

Klockner nahrn seine Ausfiihrung zum AnlaB, an dic
■ Arbeiter dieM ahnungzurichton, die Forderung der Sechs- 
stundenschicht fallen zu lassen, dafur abor zu YerSuchon, 
sowoit es moglich sei, molu' ais bisher zu arbeiten. E r 
erklarte von vornherein, daB eine Riickkehr zur Acht- 
einhalbstundonsehioht nicht mehr moglich sei, aber es 
miisso versucht werden, daB, wonn nicht in andrer Weiso, 
so durch Ueberschichten oder Kebenschichten mehr ge- 
fordert werde ais bisher.

N ur so waren wir im stande, dom Zusammenbruch zu 
entgehen, dor langstens in sechs Wochen iiber uns herein- 
brechon ■wiirde. Es sei nicht abzusehen, welcho Wirkung 
der Kohlenmangel fiir uns habon wiirde. Wenigstens 
fiir zwei bis drei Monato sollten die Arbeiter einen Aus- 
nahmezustand sehaffon und in dieser Zoit mehr arbeiten 
ais bisher. Denn wenn im Krioge das Hilfsdionstgesotz 
moglich gewesen sei, so miisse jetzt, wo die Wirtschafts-
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lage yiel schlimmer gewordon soi, zu einor iihnlichen 
MaBregel gegriffeni werden. E r wolle keinen Zwang auf 
die Borgarbeiter auSiibon, denn er wisse, daB man dam it 
das Gegentcil oiner Fórderungssteigorung erreiche, nam- 
lieh den Streik. Dcsbalb bitto e r  dio Bergarbeitor, in  
gutem auf ihre ICamoraden einzuwirkon, daB sio frciwillig 
mehr leisteten ais bisher, aber unter keinen Umstiinden 
je tzt auf ihrer Fórderung naoh Verkurzung der Arboits- 
zeit bestiinden. Gleichzeitig wiirde er es sehr begriiBen, 
wonn dio Regierung dazu gebracht worden konnte, einen 
Zwang auf die Arboitslosen auszuiiben, daB diose zum 
gro Ben Teil im Einverstandnis m it den Belegsohaftcn dom 
Bergbau zugefiihrt w erden konnten.

D arauf verbi-eiteto’ sioh Geheimrat Kloekner in 
langcren Ausfuhrungen iiber dio W o h n u n g sn o t. Trotz 
des Preisunterschiedes gegen friiher und tro tz der Gefahr, 
daB spa':er die Preise wieder sinken werden, bauon die 
Zeehon je tz t in gro Bom Umfango neue Arbeitorwohnungen. 
Aber diese Neubauton reichen boi woitem n ic h t, aus. 
Es miisscn noeh in  orhobliehoni Umfange m ehr Bauten 
vorgenommen werden. Wollen wir nu r die Fórderung 
der Kohlon um 40%  steigern, dann brauchen wir dazu 
rd. 150 000 bis 200 000 Wohnungen, was einom Aufwand 
von annilhemd 3 Milliardon Ji entspricht. Das Risiko 
d e r te uren Bauten konnen aber nach Auffassung von 
Kloekner dio Zochen allein nicht tragen. H ier niiisse die 
Regierung helfend oingreifen. Zwar will Kloekner keine 
Staatsunterstiitzung, weil schon jetz t dio Anforderungen, 
dio an Reich, S taat und Gemoindon gestellt werden, uu- 
geheuer sind. Ais Ausweg sohlug or eino Erhohung der 
Kohlenpreise um 10 J i f. d. t  vor, wobei ais ausschlioB- 
licher Zweck der Preiserhohung der Bau von Arboitor
wohnungen jinuegeben worden soli.

Auf eino Anfrago hin orkliirto Kloekner, daB, un- 
geachtet der hohen Kohlenpreise infolge unsoier Valuta, 
die deutschen Industriellen englische und amerikanischo 
Kohlon kaufen wurden, wenn sie solcho erhalten konnten. 
Es ware immer noeh besser, teure ausliindisehe Kolilen 
zu kaufen, ais aus Kohlonmangel einen Betrieb stillzu- 
legen. E rnster ais die Frage der Kohloneinfuhr sei aber 
die der Eiseneinfuhr abzusehen. Schon jetzt mache 
Amerika einen Sehr ernsten W ettbewerb, und es w u rd e  
nicht m ehr lango dauorn, bis amerikanisches Eisen billigor
ii. Deutsehland angoboten wiirdo ais das deutsche. In  
Holland koste das amorikanische Staboisen 180 Gulden, 
das deutsche dagegen 200 bis 250 Gulden. Freilićh lego 
die Mehrzahl der Verbraucher groBen W ert darauf, das 
deutsche Materiał zu bekommen, da  es ihnon in bczug 
auf Beschaffenhoit- besser zusage; aber m it dor Móglicn- 
keit, daB die Amorikaner ihr Eisen billiger lieforteń ais 
die Deutschen, miiBten wir in  der Zukunft dauernd 
rechnen, und hier konne eice ernste wirtschaftliche Gefahr 
ontstehen. Alsdańn gab Kloekner einon Ueberblick iiber 
den EinfluB des Wagenmangels auf dio Kohlonforderung. 
Dio Gestellung betrago zurzoit acht Zehotcl des Bedarfs, 
und es ware dringend zu wiinschen, daB yon der Eisen- 
bahnvenvaltung fiir dio Kohlonforderung mehr Wagon 
zur Verfiigung gestellt wurden, ais es zurzeit der Fali 
sei. Ueber dio Ursachen der Abwanderuug im Bergbau 
auBerte sich' Kloekner, daB seines Erachtens die Lohn- 
politikdorpreuBischen Eisenbahnvorwaltung auBerordent
lich ungiinstige Folgen gehabt- habo. Die Eisonbahn- 
yerwaltung habe yiel zu hohe Lohno bcwilligt; die Folgę 
davon sei, daB zahlreicho B ergarbeiter einfach zur Eisen
bahn uborgingen, wo sic bei erheblich leichterer Arbeit 
sehr hoho Lohiie bezogen, Vor allem yerlangtą Kloekner, 
daB die andern Betriebe m it ihren Lohnerhohungen einmal 
SchluB machten, d a  sonst kein Anroiz fiir die Zuwandorung 
zum Bergbau gcschaffcn werden konno. Ferner machte 
Kloekner oinige bemerkonswerte Angabon dariiber, daB 
dio Arbeiter je tz t anfangen, einsichtigor zu werden. Es 
sei in  zwoi Betrieben in  Dusseldorf bereits gelungen, mit 
Zustimmung der BetriebsrSte selbst die seiuorzeit ab- 
geschaffte Akkordarbeit wieder oinzufiihren; die Folgo 
sei oine Steigerung um 30 % gewesen. Gerade diese

Tatsaehe zeige, daB man langsam die Folgen einer falschen 
W irtschaftspolitik auch in Arbciterkreisen zu erkennen 
beginno, und das soi einor der wenigen Lichtblicke in der 
jetzigen sehr ernsten Zoit. Auf oine Anfrago wegen der 
hautigen Preise erklarte Kloekner, daB seiner Ansicht 
naoh zunachst dio ungiinstige Wiilirung noch anhalten 
werde, und daB os mehrere Jahre dauern konne, bis wir 
etwas gebossorto Verlialtnissc. cn ie  len wurden. F iirsp iiter 
.aber besteho die Móglichkeit, daB das heutige unsinnig 
hohe Preisgebiiudo, zusammenbreche, wenn der anieri- 
kanische W ettbewerb und nam entlich dic Einfuhr von 
Fabrikaton an Stello yon. Rohstoffen einen zu groBen 
Umfang annahmen.

Klocknors Ausfuhrungen machten, sosohreibt Dr. Jóh- 
linger, einer der dom AusschuB beigcgebenen Sachvcr- 
stiindigen, in  seinom Bericht an dic Deutsche Allg. Ztg., 
don wir hier im wesentlichen wiedergogeben haben, er- 
sichtlich einen starken  E indruck auf die samtlichen Teil- 
nohmer an don Beratungen des BergbauausEchuef.es, und 
auch dio Arbeitnehmer konnten sich diesem E indruck 
nicht entziohon. Es wurde zwar yon einer Seite erkliirt, 
daB man zunachst den Prophezeiungon Klocknors noch 
etwas MiBtrauen entgegenbringe, aber sachliche Einwcn- 
dungen konnten kaum gomacht werden. Es ware zu 
wUnschcn, m eint Dr. Jólilinger, wonn die Bergarbeiter 
im groBten Umfange von den Ausfuhrungen Klóck- 
ners Kenntnis erhielten, denn bei P eter K loekner han- 
de lt es sich um eine FuhJernatur aus dem rlioinisch- 
westfalischon B ergbau,der wie wenig andere einen U eber
blick iiber Marktlage und K onjunktur sowie uber die 
gesam ten wirtschaftlichen VerhiLltnisse hat, und wenn. 
/ein solcher Maim yoreinońi paritatisch zusammengebetzten. 
AusschuB derartig  em ste Mahnungen ausspriobt, dann 
kann er m it R scht yerlangen, nicht nur gehórt, Sondern 
auch beachtet zu werden.

Von gleieh naohhaltigor Wirkung waren dio ebenfalls 
m it groBter Ruhe und Sachlichkeit gofuhrten, m it reichen 
Z lhlenangaben untorstutzten Darlegungen des Y ertreters 
des Reichskohlenkommissars G e n e ra ld i re k to r  Kó n -  
g e te r . Yon ihrer Wiodergabe konnen wir aber wohl ab- 
sehon, da sie sich im wesentlichen m it don auch von uns 
gebrachten Ausfulirungen Kó.igeters im Reichswirtschafta
ni m isterium deeken1).

Den von beiden R ednern entworfencn Bildern von 
erschiittcrnder Trostlosigkeit fugte ein Abgesandter der 
B erliner Arbeiter in schlichten W orten einon Notschrei 
der H aup tstad t hinzu, wonach in kiirzester Zoit mangels 
der notigen Brennstoffe selbst die N otstandsarbeiten ein- 
gostellt werden miisscn, und der in  einem Aufruf an die 
Einsicht der Borgarbeiter ausklang. Wohl yersicherton 
diese, sich ih rer Verantwortung bewuBt z u sein; in  den  
darauf einsetzenden Verhandlungen boharrton sio aber 
ausschlieBlich auf dem Standpunkt, daB gerade die Ver- 
kurzung d e r Schicht auf 6 Stunden, also 4 y2 Stunden 
reiner Arbeitszoit, wobei sio nur oine Einschrtinkung der 
Buttorbrotpauso zugostehen wollten, oinen solehen Anrćiz 
zur Zuwanderung bieten wiirde, daB sich dadurch die 
Fórderung steigern werde, Dieser Anschauung aber 
konnten sioh die Unternehm er, die in allem das gróBto 
Ęntgogenkommcn zeigten, unmoglich anschlicBen. Es 
gelang nicht, dio Msinungsyorschiedenheiten zwischen den 
B jrgarbeitern und den Unternehmern auszugleichen, jedo 
Partei yerharrte auf ihrem Standpunkte, und auch die 
Vermittlung der sachverstandigen Mitglieder zeitigte 
keinen Erfolg. Ais der AusschuB zu soiner letzten Sitzung 
zusam mentrat, um das Ergebnis der angestellten Unter- 
suchungei. zusatnmenzufasson und einen inógliehst ein- 
stirnmigon BesehluB iiber die zu ergreifenden MaBnahiren 
herbeizufiihren, lagen daher drei yersohiedene Antrage, 
je einer von den Arbeitgebern, A ibeitnehirern und Sach- 
yerstiindigen vor. Einigkcit beśtand lediglich hinsiehtlich 
der Frage der zwischenstaatiichen Rogelung der Arbeits-

>) Vgl. St. u. E. 1919, 14. August, S. 953/4.
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zeit im Borgbau. Zu den ubrigęn Punkten hatten alle 
drei Parteien verschiedene G utachten abgegoben.

Die B j r g a r b e i te r  vorlangen, daB alle Vorbereitungen 
fiir die Einfiihrung der Sechsstundenschicht getroffen wer- 
don und daB diese spiitestens am 1. Februar 1920 eingo- 
fiihrt wird. Die w is s e n sc h a f t li  ohon Mi tg l ie d e r  ver- 
treten die Ansieht, daB alle Yórbereitungen fur die Er- 
moglichung der Sechsstundenschicht getroffen werden, 
daB aber Endo Novembor zunachst von neucm der Beweis 
erhoben wird, ob dio Sechsstundenschicht moglich ist, 
ohne dio Kohlenvcr.sorgung Doutsohlands zu gefahrdcn.

Der S tandpunkt der A rb e itg c b e r  gelit dahin, daB 
die Frage gepriift werden soli, wio eine Erhohung der 
Fórderung zu ermogliehen ist, und daB Endo November 
untorsucht werden soli, ob oine weitore Verkiirzung der 
Arboitszeit angemessen crscheint. Das Gutachten der 
Arbeitgeber geht also auf den  Scclisstundontag zunachst 
nicht weitor oin.

Eino Einigung in d e r wichtigsten Frage, doi' Schicht- 
verkiirzimg, ist also nicht erzielt worden. Trotzdem kann 
man nicht Sagcn, daB dic Verhandlungcn ergebnislos 
verlaufen seien, yielmehr wurdo in  einerRciho, von Punkten 
voUe Einigkeit erziolt, so uber stiirkerc Heranziehung 
neuer Arboitskriifto fiir den Kohlenbergbau, schlounigen 
Abbau der Arbeitslosenunterśtiitzung, Besserstellung der 
Bergarbeiter in  der Entlohnung, giinstigere Gestaltung 
der Knappschafts-, Wolmungs- und Lobensmittelverhiilt- 
nisse. In gewissent Sinnc bestand ein Einvcrstandnis 
auch daruber, daB alles geschehon soli, was dureh tech- 
nische Verbesserungen dio Fórderung heben kann. Die 
Zochenbesitzer erklartcn sich zu allon Versuchen bereit, 
welche die technischen M ittel zu rerbessem  imstande 
sind. Auch in bezug auf Erleichterungen der bergbau- 
lichen Vorschrifton wurdo ais Auffassung des Austchusses 
festgestellt, daB m an hier den Wunschen der Arbeit- 
nohmor entgegenkommen konno.

Der ReichSarbeitsminister, boi dem letzton Endes 
die Entscheidung iibcr den Sechsstundentag liogt, hat 
inzwischcn zu den yerschiedenon Antragen Stellung ge

nommen. Danach will die Staatsregierung versuchcn, 
don Sechsstundentag dureh zwischenstaatlicho Ab- 
machungen soglcich einzufiihren und der AusschuB soli 
Ende Novcmbor erneu t untersuchen, ob am 1. Februar 
1920 dio Schichtverkurzung eingcfiihrt werden kann, 
ohne die ICohlenvorsorgung Deutschlands zu gcfahrden. 
Die zwischenstaatlicho Regelling der Frage ist, und daruber 
beBteht wohl kein Zweifel, die selbstverstar.dliche Voraus- 
Setzung des Sechsstundentages, denn ołme eir.e dera ifije  
Yereinbarunp wiire der Seehsstundcr.tsg fiir D euUchlard 
ein TJnding. Die zweite E rkliirurg des Ministers laBt da- 
gegen die zwischenstaatliche Regelung schon wieder unbe- 
ach te t und vcrlangt nur den Nachweis, daB die Einfiihrung 
des Sechsstundentages in Deutsehland am 1. Februar 1920 
moglich is t, welchen Nachwcis zu erbringen schwerlich 
gelfngcn diirite. Sollte aber die R cgierurg im Ncven.ber 
in Wiirdigung der tatsiicblichen Verhiiltnisso die Schicht- 
verkiirzung ablehnen, so ist dam it dic Sachlage noch nicht 
gekliirt; allcs kommt yielmehr auf die Stellung der Arbeiter 
an- Nach allon bisherigen Erfahrungen wird ein ableh- 
nender Bescheid von der Bergarbeitersehait nieht ruhig 
hingonoinmen werden, dazu h a t sio sich zu schr in ihre 
Fórderung vcrrannt und wird ilir von ihren eigenen Fiih- 
rern , obwohl diese groBtonteils von der Gefiihrlichkcit 
der Scchsstundcnschicht im gegenwiirtipen Zeitraum 
iiberzeugt sind, nicht kraltig genug wideifpioehcu. Be- 
aehtsam is t, was D r. Johlinger in dieser Hmsicht in der 
„Doutschen Allgeir einen Zeitung" vom 24. August 1919 
sebreibt: E r bczciclinct die Yertreter der Arbeiter in ihren 
EntschlieBungen ais nicht ganz frei. In Privatgesprachcn 
gibt jeder einzelne zu, daB der Sechsstundentag zurzcit 
fórdorverm indernd wirken wird; aber sobald sie zu- 
sammensitzen, betoncn sie immor wieder, daB seine Ab- 
lohnung die Segel der Spartakisten schwellen wiirde. 
Wenn sich die B ergarbeiter daher nicht baldigst auf sich 
selbst besinnon, die Fórderung der Schichtvcrkurzung 
vorliiufig fallon lassen und *nit allen Kriiften ihro Arbeit 
aufnehmen, so diirite der Zusammonbruch unseres ge- 
sam ten W irtschaftslobens in Kiirze Ereignis werden.

Bucherschau.
A n d rće , W. L.: Die S ta t ik  der Sckwerlastkrane: 

Werft- und Schwiinmkrane und Scliwimmkran- 
pontons. Mit 305 Abb. im' Text. Munchen u. 
Berlin: R. Oldenbourg 1919. (166 S.) 8 U  J t .

Mit dem vorliegenden W erk „S ta tik  der Schwer- 
lastkrano“ ergiinzt W. L. A n d ree  sein boreits in zweiter 
Auflago erschienenes Buch „Dio Statik  des Kranbaues**1) 
in wertvoller Weise. lin  ersten Teile des neuen W erkes 
behandelt Andrśe in 23 Beispielen, die m it anerkonnens- 
wertem Goschick der Praxis angopaBt. sind, alle vor- 
kommendon Bauarten der Schwerlastkrane, niimlich: 
Drehkrane, Yollportal-, Hammer-, Hammerwipp- und 
Schwinimkrane bis zu den heute vorkommenden Łasten 
von 250 t. Bei den Schwimnikranen wird auch die Er- 
mittlung dor Schwimmlagen des Pontons crortert. Der 
zweite Teil des Buohes umfaBt sechs Aufgaben iiber die 
Festigkeitsbereehnung dor Pontons.

Die Andreesche Schreibweise is t bekannt; sie ist 
schlicht, aber sie woiB in treffender K larheit den wirk- 
lichen K ern herauszuschalen, unwesentliche Einflusse von 
wesentlichen zu trennen. Die Behandlung des Stoffes 
st einwandfrei und laBt dio rollige Beherrschung dureh . 
on Verfasser orkennon. Bosonders lehrreich und be- 
merkenswert is t die haufige Anwendung des B.-U.- (Bo- 
lastungsumordnung-) Verfahrenss), m it dessen Hilfe er 
hochgradig statisch unbestimmte Systome, dic m it dem 
iiblichen Verfahron zu ungomcin langwierigen und ver-

J) Vgl. St. u. E. 1914, 16. April, S. 694.
2) W. L. Andree: Das B.-U.-Vcrfahren. Munchen

u. Berlin: R. Oldenbourg 1919.

wickelten Berechnungen fiihren, in oft erstaunlieher Ein- 
fachheit zur Losung bringt. Dies zeigt sich besonders 
bei den Tragwerken dor Pontons sowie boi den Festig- 
keitserinittlungen von Druckringen, die bei allon Schwer- 
lastdrohkranen eine wesentliche Rollo spiplen.

Das nouo Werk Andrces darf m it roiłem  Recht ais 
eine w ertrolle Bereichcrung der K ranliteratur angesehen 
werden und zoigt zugleich, zu welfcher Leistung und Be- 
deutung der heutigo — und nicht zuletzt der dcutsche — 
K ranbau emporgestiegen ist. Die Anschaffung des Buches 
is t dem K ranbauer sehr zu empfehlen; sein Studium 
is t fiir jeden Ingonieur, sofern er die Grundgesetzo der 
S tatik  beherrscht, eine Freude und g ib t auch dom Manno 
der Wissonschaft lehrroiche und interessanto Anregungen. 
Druck und Ausstattung des Buchos sind gut.

Berlin. S)r.-3'ng. M. Pape.

G ru n e r , E ., Dr. jur. e. h., Prasident des Aufsichts- 
amts fiir Privatversicherung a. D., Wirklicher Ge- 
heimer Rat: Die A rb e ite r -G c w in n b e te il ig u n g . 
Berlin: Karl Siegismund 1919. (175 S.) 8 °. 7,50,ff.

Gruners Schrift b io tet einen guten Ucberblick iiber 
die bisherige L iteratu r der G e w in n b c te ilig u n g  und 
setzt sich in  sachljoher Form m it dereń Vorteilen und Nach- 
teilen ausoinander. Der Vorfasśer g ib t eino theoretisehe 
Begriindung der Gowinnbeteiligulig und ste llt sodann die 
bekanntęn Śystemo in iliren Wirkungen dar. E rkom m tzu r 
B e f iirw o rtu n g  der Gewinnbcteiligung, wiirdigt dabei 
aber durehaus n icht alle Gcsiehtspunkte. Wir konnen 
uns begniigen, bezuglich unserer Stellung zu der Frage
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auf unsere Ausfiihrungen in  dieser Zeitschrift1) zu ver- 
weisen und hier nu r zubemerken, daB, selbst wenn man alle 
Vorteile der Gowinnbeteiligung anerkennt, doch nicht Uber- 
sehen darf, daB unsere Industrie in der Gegenwart keine 
MaBnahmen zu treffen yermag, die sio wahrscheinlich nicht 
wird aufrecht erhalten konnon. Uns erseheint sowohl' 
in der Gegenwart ais auch in absehbarer Zukunft nur 
móglicli dio Beteiligung dor Arbeiter am Aktienkapital 
durch den Erwerb von K leinaktien; denn allein die Ueber- 
nahme auch des Risikos durch den A rbeiter -wird ihn be- 
fahigen, dio wirtschaftlichen Zusammenhiinge sachlich 
zu sehon und die Bedeutung der in der W irtschaft tiltigon 
Kriifte, insbesondere des Unternehmers und des Kapitale, 
richtig zu bowerten.

B ib lio th e k  der„Gultura Latino-Americana“. Hrsg. 
yon B. S c h a d e l, Dircktor des Seminars fur roma- 
nische Sprachen und Kultur, Hamburg. Cothen 
(Anhalt): Otto Schulze. 8 °.

(Veroffcntlichungcn des Ibero-Amerikanischen 
Instituts.)

Nr. 1. B o rg h t, Richard van der, Dr., Priisi- 
dent des Kaiserl. Statistischen Amts a. D.: Das 
W ir ts c h a f ts le b e n  Sudamerikas, insbesondere 
in seinen Beziehungen zu Deutschland. 1919. 
(VIII, 227 S.) 8,40 J L

Der Yerlauf des Krieges h a t unś wieder besonders auf 
Siidamerika verwiesen, das uns ais Robstoff- und Absatz- 
gebiot in dor Zukunft manchcs andćre W irtschaftsgebiet, 
das uns vor dem Kriege ais Lieferer oder Abnehmer zur 
Verfiigung stand, ersetzen muB. Dio Arbeit v. d. Borghts 
is t deshalb besonders willkommen. Sie untersucht Sud- 
amerika ais Rohstoffland, ais Betiitigungsfeld freiuder 
Arbcits- und Kapitalkriifte, seine Stellung im iibersoe- 
ischen Verkehr und im W elthandel und im besonderen 
seine Bedeutung fiir don deutschen Handel. Sie geh t dabei 
auch auf die neueste Entwicklung ein, soweit sio bislang 
bei uns bokannt geworden ist. Dio Aussichten Deutsch- 
lands bei dom W ettbewerb um dieses wahre Land der ■ 
Zukunft m it seinen noch lange nicht erschopftoń Entwick- 
lungsmoglichkeiten beu ite ilt er giinstig, obwolil e r die 
crheblichen Anstrengungen, die Nordamerika, England und 
Japan zur ,,Durchdringung“ Sudamerikas machen, nicht 
unterschiitzt. Unsere geringen Aussichten im Welthandel

>) St. u. E. 1919, 22. Mai, S. 570,

iiberhaupt werden uns aber zu besonderen Anstrengungen 
in Siidamerika yeranlassen mussen, zum aldaesdio wenigen 
Staaten birgt, m it denen wir unsero handelspolitischen 
und sonstigen Vertragsbezicliungon noch in einer gewissen 
Selbstandigkoit horstellon konnen. Und dem zwingenden 
Wollen is t boi dem deutschen Kaufmann und Industriollcn 
immer die T at gefolgt. Das laBt unsero Aussichten wonig- 
stens auf diesem Gebiete giinstig beurteilen.

Eerner sind der Schriftleitung zugegangen:

N a tu rw is s e n s c h a f t ,  Technik u. Erfindung, Deutsche, 
im W eltkriege. Hrsg. von Prof. Dr. B a s t ia n  S ch m id - 
Miinchen. (Mit zahlr. Textabb.) Miinchon u. Loipzig: 
O tto Nomnich 1919. (XV, 1007 S.) 4°. 30 JC, Pracht- 
ausgabo (in 100 Abdrucken hergestellt) GO M. 

S c h e n k e r , W ., Oboringenieur der Firm a Gebriider 
Sulzer, Aktiengesellschaft, W interthur: B rc n n s to f fe  
und Schmierolo fiir Dieselmotoren. Bearb. ais An- 
ieitung fiir Besitzer von Sulzormotoren. (Mit 26 Abb.) 
W interthur: A. Vqgcl 1919. (91 S.) 8°. 6 M. 

S oh les ion . Ein Bekennthisbuch. Hrsg. vom S eh lo s i-  
sch o n  B u n d  f i ir  H e im a ts c h u tz .  (Mit Tab.-Boil.) 
Breslau [AuenstraBe 20: Solbstverlag des Bundes] 
1919. (75 S.) 8°.

S c h o lc r , H e rm a n n , Syndfkus, Charlottenburg: Das 
S o z ia l is io ru n g s -P ro g ra m h i der Sozialdomokratie. 
An Hand der „Kichtlinien fiir ein sozialistischcs Aktions- 
Progranim von K arl K autsky“ kritisch besprochon. 
M otto: Wenn sich dio Vólker selbst befrein, da kann 
dio W ohlfahrt nioht gedeihn. (Schiller, „Dio Glocko“ ). 
Borlin (S. 42): Otto Elsner, Verlagśgesellschaft m. b. H. 
[1919]. (160 S.) 8°. 4 Ji.

=  K a ta lo g o  u n d  F ir m e n s c h r if to n .  =
B opp  & B o u th e r ,  Mannheim-W aldhcf: Unser W e r k  

und seino Erzeugnisse. (Wasser- und- Gasarmaturen, 
Wassermesser, Dampfarmaturen, Punipen, GieBerei- 
maschinon, Wassergewinnungsanlagen.) (Mit zahlr.

- Abb. u. 1 farb. Taf.) (O. O. u. J .)  (89 S.)) 8°.
H a g e r  & W o id m an n , G. m. b. H., Bergis'oh-Gladbach 

bei K oln/R h.: Autogene S ch w eiB -A n lag en . (Mit 
zahlr. Abb.) O. O. [1919]. (38 S.) 8°. \

M a s c h in e n fa b r ik  Sch ieB , A.-G., Dusseldorf: We r k -  
z o u g m a s c h in e n  zur Bearbeitung von ljisenbahn- 
Achsen und-E adern . (Mit zahlr. Abb.) Miinojien 1919: 
P ritz  Maison. (53 S.) 4°. .

M a s c h in e n fa b r ik  SohioB ^ A.-G., Dusseldorf: S c h a -  
b lo n e n -S u p p o r te  fiir Kadsatz-Drehbankc, ( Bauart 
Schlogelmilch. (Mit 6 Abb.) O. O. (1919). (Sj S.) 4°.

Yereins - Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhuttenleute.

Ehręnpromotion.
Unserem Vorstandsmitgliede, H errn Genoraldirektor 

W. Re u te r ,  Duisburg, is t auf Vorschlag der Abteilung 
fiir Masohineningonieurwesen von der Teclinisehen Hooh- 
schulo ' A ach en  in  A n o rk e n n u n g  s e in e r  bahn- 
b re c h e n d e n  V e rd ie u s te  au f dem  GebiOto d e s  B aues 
vo n  H e b o m a sc h in e n  u n d  T ra n s p o r ta n la g e n  die 
Wiirde e in e sS r.* 5 u 9 -ch ren h a lb e r verliehen worden.

Fiir die Vereinsbiicherei sind eingegangen:
(Ole Kłnsender Ton GescheDken sind mit einem * bezelcbnet.) 

Bo r ić h t  iibor daserste  Geschiiftsjahrder B ra u n k o h le n -  
s t i f t u n g  an d e r Komglichen Bergakademio Freibcrg, 
1918. Halle a. d. S. [1919]: E hrhardt K arras, G. m. 
b. H  (15 S.) 4 ».

B o ric h t [der] G e se lls c h a f t*  fiir wirtschaftliche , Aus-  
b ild u n g , o. V., F rankfu rt a. M. — Berlin, ub tjr die 
Geschaftsjahre 1914/16. F rankfu rt am Main ;.1917: 
C. Adelmann. (22. S .) 4 ° . j

Beigedr.: B o so n ick , Privatdozent D r.: Wil.helm 
M erton* . E ine Wiirdigung seiner Personlichkeit 
(Mit 1 Taf.) .

Aus: Metali und Erz Jg. 1917, H. 2.
B ra n d t* , Otto, Dr. (Dusseldorf): P la n w ir tsc lia f tn a fę h  

der Denkschrift des ReichSwirtschaftsministeriums vo m
7. Mai 1919. Vortrag in  der Sitzung des Hauptauls- 
schusses d e s , Deutschen Industrie- und HandelstagV 
vom 4. Ju li 1919, liebst Erkliirung des Hauptaussohusses.] 
O. O. [1919].( 28 S.) 4 ° . 1

D e n k s c h r i f t  zum 80jahrigen Betehen der F irm a H. D .\ 
W ilk e*  N a c h f ., Letm atho i. W. (Mit zahlr. A bb.).\ 
(Iserlohn 1916: G ustav DoBmann.) (67 S.) qu.»8°.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslos!
Beachtet die 18. Listę der Stellung Suchenden auf Seite 127/29 des Anzeigenteiles.


