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Elektrische Ausscheidung vonfesten undfltissigen Teilchen ausGasen.
Von R. D u r r e r  in Dusseldorf.

(Mittoihing aus dem HochofenaussohuB des Vereins deutscher Eisenhuttenleute.)
„Tch kann mir Torstellen, dnO eine Zeit kommt, 

wo die Chemie soweit fortges.hritteu sein wird. daB 
jedes Uble Gas, welches jetzt aus den Knminen der 
Fabriken entwelcht und die Luft yerpestet, lest- 
gehMlten und in eine nllt/liche Subsianz umgc- 
schaffen -werden wird, sndnO dasschwar/o Industrle- 
gebiet rich t liincor schwar/. sein wird, die KlUsse 
thr kristallenes Wasser wieder erlmlieo, dscBaume 
wieder Uppig grUuen und die Wiiste, welche der 
Mensch In seiner Hast und Gier geschalfen hat, 
wieder blUhen w’ird wie eine ftose.‘^

(Kingsley) 18X9/1875.

I | i e  Yersuche zur Abscheidun" von Rauch und
^  Staub reiehen lange Jahre zuriick. Mit der 

steigenden Bedeutung und dem zunehmenden Um
fang der Industrie wuchs auch die Erkenntnis fiir 
die "Wiclitigkeit. der Abscheidung gewisser Stoffe 
aus Gasen. Das Bostreben, Gas von bestimmten 
Bestandteilen żu befreien, grtindet sich auf ver- 
schiedene Ursaclien.

In crster Linie leidet der menschliche Kiirper in 
hohem Mafie unter der Einwirkung einzelnor Bei- 
mengungen der yon ihm eingeatmeten Luft, die 
Essen- oder sonstigen Abgasen oder irgendwelchen 
Betrieben entstammen. Diese Tatsache ist nicht 
'erst in unseren Tagen erkannt worden. Schon vor 
600 Jahren uberreichten die Londoner Biirger dem 
damaiigen Konig Eduard I. eine Bittschrift, die 
Verwendung yon Kohle zu verbieten. Der Konig 
gewahrte die B itte und ordnete die Todesstrafe auf 
die Verwendung yon Kohle an. Zahlreiche aŁtnliche 
Beispiele lieBen sich noch anfiihren. Die Essenabgase 
fiihren bedeutende Mengen schwefeliger Siiure mit 
sich, die teilweise ais solche, teilweise auch ais 
Schwefelsaure, zu der sie durch den Sauerstoff der 
atmospluirischen Luft oxydiert werden, schadlich 
wirkt. Auch schon die atmospharische Luft dis 
solche enthiilt unter gewissen Bedingungen Bestand- 
teile, dereń Entfernung fiir die menschliche Gesund- 
heit dringend erforderlich ist. Die den Arbeitsriiumen 
zugefiihrte Frischluft entstammt naturgemafi haufig 
Orten, auf denen durch irgendwelche mit dem Betrieb 
verkniipfte Vorgiinge Staub aufgewirbelt und da
durch ihr beigemiseht wird. Dieser Staub besteht 
Delfach in der-Hauptsache aus Kieselsaure, die den 
bekannten sehadigenden Einflufi auf die Lunge aus- 
iibt. In solchen Fallen ist es deshalb vom hygienischen 
Standpunkt aus durchaus erwunscht, dafi schon die 
Frischluft einer Reinigung unterworfen wiid.

XLYI.„

Aber nicht nur auf den menschlichen Organismus 
wirken derartige Verunreinigungen der Atmosphare 
ungiinstig ein, auch die Tier- und Pflanzenwelt 
leidet in W'eitgehendem MaBe darunter. Vielfach 
schon sind weite Gebiete in der Umgebung von 
industnellen Unternehmungen unfruchtbar geworden, 
was in unserein Zeitalter um so beachtenswerter 
ist, ais jedes Stiickchen freien Bjdens zur direlcten 
oder indirekten Erzeugung menschlicher Nahrung 
venvendet werden mufi. Auch betriebstechnische 
Riicksichten machen haufig eine Reinigung von 
Gasęn erforderlich, da durch gewisse Verunreinigungen 
die Widerstands- und Leistungsfahigkeit und die 
Lcbensdauer von Maschinen und zahlreichen anderen 
Yorriclitungen lierabgesetzt wird. Es sei hier nur 
auf die Bedeutung der Gichtgasreinigung hingewiesen, 
mit dereń Einfiihrung erst die Moglichkeit der Ver- 
wendung des Gichtgases zum Antrieb von Gas- 
maschinen gegeben war.

Es sei noch erwahnt, dafi die abgeschiedenen 
Stoffe vielfach ein wertvolles Kebenprodukt dar
stellen.

Diese kurzeń Hinweise zeigen zur Geniige, welche 
Bedeutung die Frage der Reinigung von Gasen be- 
sitzt. Zweck der nachfolgenden Ausfiihrungen ist, 
denjenigen Teil der Frage zu behandeln, der sich 
auf der Anwendung der Elelctrizitat aufbaut. Ueber 
die iibrigen, nicht elektrischen Yerfahren zur Staub- 
beseitigung in Hiittenwerken und Giefieerien ist eine 
zusammenfassende Arbeit von E r n s t  A. Sc h o t t  er- 
sehienen.1) In  der Einleitung dieser Arbeit istnach- 
driicklich auf die Schadigungen der Arbeiter durch 
ungeniigende Reinigung der umgebenden Atmo- 
sphiirc hingewiesen.

*) St. u. E. 1910, 2. Februar, S. 192/201; 23. Fe
bruar, S. 332/5; 2. Marz, S. 367/78.
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Der Gedanke, Gase m it H ilfe der Elek? 
tr iz ita t  zu reiingen , ist sehou reeht alt. Den 
ersten Hinweis auf eine Bezieliung zwischen Elek- 
trizitat und Staub finden wir in einer Abhandlung 
von C. S. R afiuesąue (1)]) aus dem Jahre 1819. 
Rafinesque besprielit die Art und Entstekuiig des 
Soimenstaubes und erwahnt beiląufig, daB schon 
nus betrachtlichcr Fenie schwach elektrisierte Korpcr. 
z. ii. eine clektrioch gemachte Siegellackstange, auf 
dicsui Staub anzieheńd wirken, und sagt weiter, 
dali unter allen Elektrizitatsanzeigern dieser Staub 
der empfindlichste sei. Im Jalire 1824 schreibt der 
Malhematikus an der Thomasschule zu Leipzig, 
M. H ohlfeld (2), iiber das Niederschlagen des 
Rauchss dureh Elektrizitat: „Es ist bekannt, daB 
btim Gtwitter fast nach jedem Blitz der Regen 
dii liter iierabfallt, und zwar gerade nach einem 
Ze:traum i, den das Wasser zum Herabfallen braucht. 
Man hat ferner beobachtet, daB auf einen Blitz, 
besonders sehr heftigen, ScliloBen und Ilagel folgen 
und bei wiederholten Schlagen in groBerer Menge 
herabfallen. Endlicli hat man bemerkt, daB so- 
geaannte Wolkonbriiche gcwohnlich nach starken 
uiid schnell aufeinanderfilgenden Entladungen der 
Elektrizitat entstehen. Man kann nun, yermoge 
der kiinstlichen Elektrizitat, die erste Erscheinung 
versinnlichen. Man rolle nami i eh einen Bogen Papier 
trichter- oder kegclfćirmig zusammen, steeke ihn mit 
dem spitzigen, aber offenen Ende auf eine Gas- 
flasche, welche vier bis acht Kanneh enthiilt und 
ziinde. am oberen breiten Ende das Papier rund 
lierum an. Es wird der Kauch dureh die untere 
Oeffnung in die Flasche beinahe wie Wasser herab
fallen, und sich nach und nach in dem ganzen Raume 
verbrciten, so' daB die Flasche undurchsichtig wird. 
Man verstopfe die Flasche und lasse dureh, den 
Stopsel einen an beiden Endcn zugespitzten Draht 
so hindurcligehen, daB er noeh drei Zoll vom Boden 
der Flasche absteht. Die obere Spitze bringe man 
an den Konduktor, so daB dic Elektrizitat geriiusch- 
los in die Flasche iibergeht und sich dem Rauche 
mitteilen kann. Bringt man nun den Entlader so 
an, wie bei einer Verstaikungsflasche, so wird gleich 
beim ersten Funken der Rauch verschwinden und 
auf dem Boden das Wasser aus dem Rauche anzu- 
treffen sein." Guitard (3) beschreibt 1850 einen auf 
demselben Prinzip beruhenden Yersuch zui Kieder- 
schlagung von Tabakraueh dureh Elektrizitat.

Im Jahre 1884 wurden die ersten praktischen 
Yeisuche zur Niederschlogung von Rauch una Staub 
mit Hilfe dei Elektrizitat bekannt. Li einer offent- 
lichen Yorlesung im Jahre 18S5 besprach der Phy- 
siker Professor O. J. Lodge (4) (5) (0) (7) in Liver- 
pool die, wie er sagte, von ihm entcleckte Wirkung 
der Elektrizitat auf in der Luft feinyertcilten Staub. 
Wird ein GlasgefaB mit irgendeinem Raucli, der 
unter gewohnlichen Umstanden liingere Zeit ge- 
braucht, um sich niederzuschlagcn, gefullt, z. B.

'■) Dieso arabischen Zahleti boziehen sich auf die 
Jjteraturzusnmmehstellung am Sehluśse der Arbeit.

mit Blagnesiumosyd durcli Yerbrennen von Blagne- 
sium oder mit Teer oder Papierrauch, und ein 
spitz ausisufender, mit dem einen Pol einer Elek- 
trisicrmaschine in Yerkindung steliender Metalldraht 
in den Raum emgefuhrt, so wird innerhalb von 
wenigen Sekunden der gesamte Rauch nieder- 
geschlagen. Dje einzelnen Teilchen beginnen bei 
Einschaltung eles Stromes eine starkę Wirbelung, 
ballen sich zusammen und setzen sich dann, be- 
sonaers an den Wanden, rasch ab.

Die Ansicht Lodges, daB er der Entdeeker dieser 
Erscheinung sei, trifft nicht zu, wie die Angaben 
Hohlfelds zeigen. Hohlfeld hatte im Prinzip dieselbe 
Idee schon 00 Jahre friiher gehabt.

Alfred O. W alker (4) (5), Mitglied der Firma 
Walker, Parker & Co., Besitzerin mehrerer groBer 
Bleiwerke, grilf den Geclanken von Lodge auf (18b4) 
und yersuclite, diesen zu einem Yerfaluen zur Kon- 
densation yon Bleirauch und Flugstaub auszuarbeiten. 
Er setzte sich zu diesem Zweck mit Lodge in Ver- 
bindung. Bald darauf wurden auf der der genannten 
Firma gehorenden Bleihiitte Dec Banie Lead in 
Begilt von Walker unter Mitwirkung des dortigen 
Direktors Hutchings und unter Lodges wissensehaft- 
licher Beratung Yersiiche angestellt, die zeigten, 
daB der Rauch in den Kaniilen der Hiitte in gleicher 
Weiśe niedergeschlagen werden kann wie unter der 
Glasglocke im Laboratoriiun. Beim Schmelzen von 
Blei bilden sich durcli Verdaropfung des Metalles 
Diimpfe, die man friiher dureh Rauchkondensatoren 
aufzufangen yeisucht hatte. Der Erfolg war jedoch 
mit diesem Yerfahren ein unbefriedigender; man 
leitete deshalb die Diimpfe durcli lange K aiiiiie oder 
Kammern und erreichte so eine bessere Abscheidung. 
Jedoch wurde hierzu ein sehr groBer Raum be- 
notigt; die auf den Walkerschen Werken vorhandeiien 
Kanale und Kammern hatten eine Lange yon etwa 
2,5 km. Die Idee, diese umfangreićhe Abscheidungs- 
vorrichtung dureh eine kleine Apparatur zu ersetzen, 
hatte demnach etwas sehr Bestechendes.

Um den Vorgang besser beobachten zu konnen, 
wurde in den Hauptkanal ein Seitenkanal eingebaut. 
Dureh einen Schieber konnte dic vcm Haupt- in 
den Ncbenkanal tretende Rauchmenge reguliert 
werden. Glasfenster dienten zur umniuelbaren Bcob- 
achtung. Der Seitenkanal war auBerdem durcli 
einen Schieber mit der Atmosphare vcrbunden.

In dem Yersuchsraum war an der Decke eine 
Kupferstange von etwa 6 nun <J) aufgehiingt, die 
mit einer Induktionsmaschine, System VoB, in Ver- 
bindung stand. Zur moglichsten Fernhaltung des- 
Rauches yon der Stange wurde iiber diese eine 
Glasrohre von etwa 19 mm ® derart gescliobeii, 
daB nur das untere Ende, das sich in mittlerer Kaual- 
hóhe befand und durcli zwei Fenster beobachtet 
werden konnte, aus derselben herausragte. Am 
unteren Ende wurden verschiedeue Vorrichtungeu, 
wie kupferne Stangen, einfach und gekreuzt oder 
zu Riugen umgebogen und mit zahlreichen Spitzen 
yersehen, zur Ausstromung der Elektrizitat ange-
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bracbt. Nachdem emige Schwierigkeiten, die die 
Isolierung bot, beseitigt waren, fiihrten die Yersuchc 
zu.dem gewiinschten Erfolg.

Einmal wurde der Yersucli derart durchgefiihrt, 
daB die Seitenkanale mit Bleirauch gefiillt und dann 
verschlossen wurden. Nach Einschaltung des Stromes 
ballten sich die Rauchteilchen, wie beim Labo- 
ratoriumsversuch, rasch zusammen und fielen nieder, 
so daB die ICammer schon in selii kurzer Zeit klar 
war. Ferner wurde der Yęrsuch derarj.geleitet, daB 
die Kammer fortwiihrend von Raiich durchstrómt 
war, der in die Atmosphare gefiihrt wurde. Di3 Er
scheinung war eine iihnliche. Der Ba uch trat sehr 
flockig ins Freie und fiel bei ruhiger Luft schnell 
zur Erde. Verschiedcne Abiinderungen in der Ver- 
suchsfuhrung zeigten stets dasselbe Resultat, daB 
bei einer geniigenden Anzahl von Spitzen und bei 
geniigender Verteilung derselben iiber den ganzen 
Querschnitt der Rauch sehr rasch niedergeschlagen 
wurde. Voraussetzung war natiirlich eine gute Iso- 
lierung, die mit den damaligen Mitteln nicht ganz 
leicht zu erreichen war.

Nach diesem guten Ergebnis der Vorversuche 
beschloB Walker die volle Einfiihrung des Verfalirens 
auf seinen Bleihiitten. Die Rauehkaniile sollten 
in Abstiinden von einigen Metern mit je drei Spitzen- 
reihen versehen werden. Zm- Elektrizitiitseizeugung 
sollten zwei Wimshurst-Maschinen dienen, die vom 
Feuchtigkeitsgrade der Luft fast unabkangig und 
einfach gebaut sind unci unter den damals zur Ver- 
fiigung stehenden Maschinen fiir Dauerbetrieb die 
geeignetsten waren.

Walker nahm fiir England und andere Liinder 
Patente (I), (II), (III), (IV), (V), (VI)1) fiir sein 
Rauchniedeischl;jgungsverfahren und hegte die groB- 
,ten Iloffnungen fiir dasselbe. Audi Lodge machte 
sich groBe Versprechungen von dieser neuen Arbeits
weise. Seine Piane gingen sogar weit uber die in- 
dustriefle Anwendung zur Abscheidung von Rauch 
und Staub hinaus. Er hoffte, mit ihrer Hilfe London 
von seinen gefiirchteten Nebeln befreien zu konnen.' 
Er stellte auch kleinere erfolgreiche Versuche in 
dieser Hinsicht an; jedoch hat man spater nichts 
mehr von seinen Arbeiten gehort. Ueber die Versuche 
von Walker gibt ein im Jahre 1887 von W alker an 
E. BloB (8) gerichtetes Schreiben Auskunft. Die 
groBen Iloffnungen, die in das neue Verfahren ge- 
setzt worden waren, waren nicht in Erfullung ge- 
gangen, und man kam deshalb auch in Begilt wieder 
davon ab. Aus einem Brief des oben erwahnten 
Hutchings (9) geht ferner hervor, daB ais Haupt- 
grund des MiBlingens der Abscheidungseinrichtungen 
die zu groBe Geschwindigkeit der Abgase angesehen 
wurde. Versuche zeigten, daB die Niederschlagung 
durch die Temperatur nicht beeinfluBt wurde, und 
daB auch ein Feuchtigkeitsgelialt der Gase fiir den

Diese romischen Zahlen bezehen sich auf die im 
Kapitel „P atcntubers;eht“ m it entspreehenden Zahlen 
bezeiclineten Patente.

MiBerfolg nicht verantwortlich gemacht werden 
konnte. Etwa gleichzoitig mit Walker meldete 
K. BI o 11 e r,Brackwede (VII) in Deutśehland ein Pal ent 
an zur Reinigung von Gasen durch Filter, wobei zur Zu- 
sammenballung der Rauchteilchen zwecks besserer 
Abscheidung hoehgespannte Elektrizitat zugefiihrt 
wird. Die Zuleitung kann durch einen einfachen 
Metallstab und durch Spitzen in das Gas erfolgen. 
Das Wesentliche des Patentes besteht in der Staub- 
abscheidung mit Hilfe von riihrenformigen, elek- 
trisch geladenen Filtern. Die Eliktrizitat wird nur 
ais Hilfsmittel zui besseren Riederschkgung benutzt, 
wahrend. Walker die Reinigung ausschlieBlieh mit 
Elektrizitat vornahm.

Zur praktischen Erprobung des Verfahrens wurde 
gegen Ende der 80er Jahre eine Versuchsanlage 
seitens der Firma K. &Th. M olier, Brackwede, 
auf der K reuztaler H iitte errichtet mit demZiel, 
aus dem Staube der Giclitgase eines Eisenhochofens 
gewisse sublimierende Stoffe zu gewinnen. Ais 
Elektroden- bzw. Filtermaterial diente Drahtgewebe. 
Die Versuche erwiesen einerseits zwar die Wirksam- 
keit des Apparates, anderseits aber die Unwirt- 
schaftlichkeit fiir den in Aussicht genemmenen 
Zweck, indem dio mit schwer trennbaren Ballast- 
stoffen gemengten Flugstaube allein die Kosten des 
Ausbaues und des Betriebes einer vollstiindigen An
lage nicht hatten rechtfertigen konnen.

Auf Grund der von Lodge angestellten Yersuche 
hat auch der Mechaniker Hempel Apparate zur 
Staubabschcidung gebaut (10). Abb. 1 zeigt einen

Apparat, der dazu 
diente, Rauch im 
Zustande der Ruhe 
niederzuschlagen. 

Eine auf cinemDrei- 
fuB stehende Glas- 
glocke enthalt zwei. 
Messingkiimmc A 
und B, die mit je 
einem Pol einer 
Elektrisieimaschine 
in Verbindung ste
hen; in der Kuppel 
ist ein Rauchabzugs- 
rohr angebracht. Ein 
OefchenC liefert den 
zu denVersuchen er- 
forderlichen Rauch, 
beispielsweise durch 
Yerbrennen von Pa
pier. Wird dieElek- 
trisiermaschine in 
Ga ng gesetzt, so tri tt 
die schon besehrie- 
bene Zusammen- 

fassung und Niederschlagung der Rauchteilchen ein. 
Durch schwache Erwiirmung soli die Erscheinung 
beschleunigt werden.

Abbiidung 1. 
A pparat von Hempel.
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Zur Abscheidung von bewegtem Rauch ordnete 
Hempel mehrere Spitzenpaare hintereinander an, um 
auf diese Weise die Wirkung zu verstiirken. Abb. 2.

Im Ofen C werden die den Rauch erzeugenden 
Stoffe ycrbrannt und durch ein Rohr in einen 
viereckigen Kasten geleitet. Zwei gegenuber-

łiegende Wandę (aa) sind aus Holz, die iibrigen 
beiden zur Ermoglichung einer Beobachtung der 
Vorgange aus Glas gefertigt (bb). Wie aus der Ab
bildung ersiehtlieh, sind in dem Kasten einige paar- 
weise iibereinander angeordnete Kilmme P an
gebracht. Hempel weist besonders darauf hin, daB 
die Art der Anordnung dieser Spitzen unwesentlioh 
sei. Aus dem oberen Ende des Kastcns treten die 
Gase durch ein horizontales Rohr T von etwa 1,3 m 
Lange und 6 cm Durchmesser in einen dem schon 
erwahnten ahnlichen Kasten K, der ein bei R re- 
gulierbares Abzugsrohr A tragt. Zur Verstiirkung 
des Zuges kann ein Gasbrenner in das Rohr ein- 
gefuhrt werden. Die Kilmme jedes Kastens sind 
mit je einer Elektrizitatsąuelle verbunden; der 
zweite Kasten hat nur den Zweck, Teilclien, die 
im eisten Kasten nicht niedergeschlugen wurden, 
zu beseitigen. Auch Hempel sclieint keine Anwendung 
seiner Versuche fur die Prasds gelungen zu sein, 
denn die spiitere Literatur enthalt keine Angaben 
mehr iiber seine Arbeiten.

Im Jahre 18S9 wurden Versuehe von R. Jrvine
(11) zur beschleunigten Niederschlagung von RuB

aus Rauch in einem kleinen Gaskasten unter Ver- 
wendung von zwrei gegeniiberstehenden mit einer 
kleinen Dynamomascliine verbundenen Eisenplatte 
erwahnt. Fiir den GroBbetrieb in RuBfabriken liielt 
Irvine das Verfahren fiir zu teuer; Niiheres iiber die 
Yersuche ist dem Bericht nicht zu entnehmen.

1896 erliielten B. H T h w a ite  
und Fr. L. Gardn er ein Patent 
(VIII) auf die Reinigung von Hoch
ofen- und anderen Schachtofengasen, 

■» um diese zum Betriebe von Gas- 
motoren verwendcn zu konnen. Das 
Yerfahren war so gedacht, daB dii: 
nochwarmen Gase zunachst griind- 
lich vorgereinigt, dann durch Ab- 
kiihlimg von fliichtigcn Beimen- 
gungen befreit und zur letzten Reini
gung durch einen mitKoksgefiillten 
Scrubber uua schlieBlich durch 
Sagespiine geleitet werden Sollten. 
Die elektrische Abscheidung sollte 
durch zwei paralleł gestellte Siebe 
vor sich gehen, dereń jedes mit 
Spitzen versehen war; die eine 
Spitzenreihe wurde mit positiver, 
die andere mit negativer Elektri
zitat gespeist. Durch die Aus- 
stromuug der Elektrizitat von den 
Spitzen wurde in der schon friiher 
erwahnten Weise eine Niederschla- 
gung' der im Gas suspendierten 
Teilchen hervorgerufen. Die Siebe 
sollten wahrend des Betriebes fort- 
wahrend geschiittelt werden, damit 
derStaub sich loslosen und herunter- 
failen sollte. Die Literatur kemmt 
nicht auf das Verfahren zuriick, 

wohl ein Beweis, daB es keine Anwendung in der 
Praxis gefunden hat.

Liingere Zeit liorte man nichts mehr von weśent- 
lichen Neuerungen auf dem Gebiete der elektrischen 
Abscheidung von Rauch und Staub. Zwar wurden 
noch ab und zu Patente. (IX), (X), (XI), (XII),
(XIII), (XIV) angemeldet und kleinere Beitriigu
(12), (13) iiber diesen Gegenstand veroffentlicht, 
von denen man aber spater nichts mehr vernahm. 
Der 'Gedanke war eben noch nicht reif genug, der 
Menschheit nutzbar gemacht zu werden. "Um so 
mehr Anerkennung verdient der im Jahre 1905 
auf einer Versammlung in London gemachte Aus- 
spruch des uns schon bekannten Professors Lodge 
(14)1), daB die R-mchfrage durch zwei Yerfahren 
zu losen sei, einmal dadurch, daB auf den Kohlen- 
bergwerken die Kohlen in Gas oder elektrische

*) Lodge hatte  auch 2 Jahre vorhor ein britisohes 
(X II) urid i in gleichen Jahre ein amerikanisches P atent
(XIV)auf die K onstruktion des Qusokiilberdampfglcich- 
riohters erhalten; cr wollte auf d esc Weise hoehge- 
spannte G-ieichstrome zur Abscheidung suspendierter 
Teilohen yerwenden.
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Energie iibergefiihrt werden sollen, wodurch die 
Raucherzeugung auf wenige Orte besclirankt bleiben 
wurde, ferner durcli eine weitgehende elektrische 

' Aufladung der Atmosphiire. DieserVorschlag griindet 
sich auf friiher von Lodge angestellte Versuche zur 
elektrischen Niederschlagung von Rauch und Staub 
und zeigt, daB trotz der MiBerfolge auf den WalSer- 
schen Bleihiltten Lodge sich nicht von seiner Ucber- 
zeugung abbringen lieB, die Menschheit von dem 
lastigen Rauch befreien zu konnen.

Der MiBerfolg, den die Versuche, die bisher be- 
sprochenen .Yorfahren in der Praxis auszufuhren, 
erlitten, ist auf mehrere Ursachen zuruckzufiihren. 
Die bislang verwendten Beibungs- und Influenz- 

' maschinen waren in ihrer Leistungsfahigkeit den 
grofien im Betrieb zu bewaltigenden Ghsmengen nicht 
gewachsen; die Isolation der diehochgespannte Elek- 
trizitat fortfuhrenden Leiter war mit den damaligen 
Mittelń nur eine unvollkommene und bedingte des 
oftercn Storungen. Die friiher benutzten gleieh- 
artigen Elektroden — beide waren stets ais Kamme 
oder Spitzen ausgebildet — wirken derart, daB die 
Staubteilchen teilweise positiv, teilweise negativ ge- 
laden werden, sich in diesem Zustand anziehen, 
sich zusammenballen und niederfallen. Es hat sich 
spaterhin ais wesentlich Yorteilhafter erwiesen, wenn 
die Elektroden ungleichartig gewahlt werden; die 
hierdurch erzieite Wirkung ist eine bedeutend bessere.

Im Jahre 190(3 begannen die Arbeiten von Dr. Fre- 
derik Gardner Cottrell, die bahnbrechend fiir die 
elektrische Abscheidung von Bauch und Staub 
werden sollten (15). Wie Cottrell selbst sagt, besteht 
sein Yerdienst im wesentlichen darin, die schon 
bekannten Ideen, die insbesondere durch Lodge aus- 
gearbeitet waren, in geeigneter Weise unter Zuhilfe- 
nahme der inzwischen gemachten technischen Fort
schritte auf die Praxis zu ubertragen.

Bei Versuchen, einen Weg zur Abscheidung der 
sauren Diłmpfe beim Kontaktverfahren zur Schwefel- 
siiureherstellung zu finden, griff Cottrell auf das 
seinerzeit von Lodge angegebene Verfahren zuriick und 
gelangte dabei zu der Erkenntnis, daB dasselbe sich 
nach entsprecliender Vervollkcmmnung und zweck- 
entsprechender Unnrbeitung sehr wohl fiir den GroB- 
betrieb eigne. Er stellte weiter fest, daB sowohl 
Wechsel-' wie Gleichstrom die Abscheidung von in 
Gasen oder F1 fissigkeiten suspendierten Teilchen be- 
schleunigen, daB aber die Wirkung der beiden Strom- 
arten je nach den herrschenden Bedingungen eine 
verschiedene ist. Seiner Ansieht nach besteht die 
Wirkung eines Wechselstromes iii der Hauptsache 

'in der Zusammenballung der einzelnen kleinen Teil
chen zu groBeren Einheiten, die naturgemaB leichter 
niederfallen. Die elektrische Einwirkung beschninkt 
sich also auf die Zusammenfassung der feinsten 
Kiirperchen zu schwereren Teilchen, dic infolge der 
Grayitationskraft sich schneller absetzen, denn die 
Schnelligkeit des Herabsinkens ist das Ergebnis 
zweier entgegenwirkender Faktoren, der Anziehungs-

kraft der Erde und dem Widerstand, den das fallende 
Teilchen in dem umgebenden Medium findet. Wah
rend dieser Widerstand vcm Queisclmitt des Teil- 
chens abhiingt, ist die Grayitationskraft unter sonst 
gleichen Umstanden eine Funktion des Volumens.

Werden also beispielsweise Hertzsche Wellen aus- 
gesendet, so bedingen die Wechselfelder eine Zu
sammenfassung kleinster Flussigkeitsteilchen zu gro
Beren Tropfen, sie bedingen semit die Ausscheidung 
dor Feuchtigkeit. Ausgedehnte Versuche, besonders in 
Frankreich und England, sind von dieser Erkenntnis 
ausgegangen und hatten zum Ziel, Land und Wasser 
vom lastigen Nebel zu befreien. Wie bereits friiher 
erwiihnt, hat schon Lodge in dieser Richtung ge- 
arbeitet. Zu einem Erfolg in groBerem Umfange 
ist es aber noch nicht gekommen, was.in Anbetracht 
der ungeheueren zu diesem Zweck erforderlichen 
Energiemengen auch erklarlich erscheint.

Ein weiteres Anwendungsgebiet fiir Weehsel- 
strom erschloB Cottrell gemcinstm mit Buckner 
Speed (1908) zur Trennung des Roholes von dem 
darin suspendierten Wasser (IG).

Wechselstrome kommen, wie auch die beiden 
vorerwiihnten Anwendungsgebiete zeigen, vornehm- 
lich bei verhiiltnismaBig ruhigen Medien zur Ab
scheidung suspendierter Teilchen in Frage, sofern 
es sich im wesentlichen um eine Zusammenballung 
und darauffolgende Niederschlagung infolge der 
Grayitationskraft handelt. Bei rascher Bewegung 
der zu reinigenden Medien geht dagegen die Zu
sammenballung \und nachfolgende- Abscheidung zu 
langsam vor sich, so daB in diesen Fallen Gleich
strom verwendet werden muB. Diese Erkenntnis 
hat Cottrell in zweckentsprechetder Weise der Tech
nik nutzbar gemacht. Der grundlegende Gedanken- 
gang und die fundamentalen Versuche, die Cottrell 
den Weg zum Ziele wiesen, seien im folgenden cin- 
gehend erwahnt.

Bringt man eine mit dem einen Pol einer hocli- 
gespannten Gleichstrcmąuelle verbundene Nadel- 
spitze gegenuber einer ebenen, glatten, mit dem 
anderen Pol verbundenen Platte an, so wird der 
zwischen Spitze und Platte befindliche Raimi clek- 
trisch geladen, und zwar ist die Ladung gleichnamig 
dem Pol, mit dem die Spitze in Verbindung steht. 
Jeder in diesen Raiun gebrachte Gegenstand trhalt 
augenblicklich eine gleichnamige Aufladung. Bei 
dieser Versuchsanoidnung ist es gleichgiiltig, ob die 
Nadelspitze mit dem positiven oder negativen Pol 
verbunden ist. Ist der in den Raum zwischen Spitze 
und Platte gebrachte Gegenstand beweglich, wie es 
bei in Gasen Suspendierten Teilchen der Fali ist, 
so wird er nach der Platte hin wandern, und zwar 
mit einer Beschleunigung, die seiner Ladimg und dem 
Potentialgefalle direkt, seiner Masse umgekehrt pro
portional ist. Gleich wie die betrachteten suspen
dierten Teilchen verhalten sich auch die Gasmole- 
kiile, wie der von der Spitze nach der Platte ge- 
riehtete Windzug beweist. Die allgemein bekannte
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Erscheinung, daB man mit einer derartig geladenen 
Spitze ein Kerzenlieht ausblasen kann, beruht auf 
demselben Prinzip.

Die erste Aufgabe, die Cottrell zu losen hatte, 
war die Erzeugung eines hochgespanntcn 'Gleich- 
stromes. Man hatte dieses Ziel bis dahin schon 
verschiedentlich durcli Erbauung geeigneter Gleich- 
stromgeneratoren zu erreichen versucht, stets aber 
ohne den gewiinschten Erfolg. Dagegen war es zur 
Zeit des Beginns der Versuche von Cottrell schon 
mogiieh, fiir technische Zwecke Wechselstrome bis 
zu 100 000 Yolt Spannung zu erzeugen. Mit Hilfe 
des Queeksilberdampfgleichformers konnten damals 
Gleichstrome von 5000 Volt gewonnen werden. Es 
war auch versucht worden, noch hohere Gleich- 
stromspannungen mit diesem Gleichformer zu er
zeugen, jedoch wurde kein fiir technische Zwecke 
gangbaror Weg gefunden. Cottrell erreichte das Ziel, 
indem er gewohnlichen Wecliselstrom fiir Licht- oder 
Kraftzwecke auf 20 000 bis 30 000 Volt transformierte 
und diesen hochgespannten Wecliselstrom mit Hilfe 
eines rotierenden Gleichrichters in Gleichstrom um- 
formte. Dieser Gleichstrom wurde unmittelbar zur 
Abscheidung suspendierter Teilchen benutzt, wie in 
der weiter unten gegebenen Beschreibung eingehender 
dargelegt wird.

Einen wesentlichen Fortsehritt bedeutet die von 
Cottrell gewahlte B.iuart der Elektrodcn. Er ver- 
wendete eine Elektrode mit glatter Oberflitche, an 
der sich die Teilchen abscheiden, und eine Elektrode, 
die den Rium aufliidt und die der oben erwahnten 
Nadelspitze entspricht. Die urspriingliche Form der 
Spitze hat Cottrell aber verlassen und ist zu einer 
eigenartigen Ausgestaltung der Entladungselektrode 
gelangt

Die Wege, die zur Erkenntnis wichtiger Yorgange 
fiiliren, sind hiiufig sehr seltsam und nur dureh 
Zufall begangen worden. Auch Cottrell ist nur dureh 
die Eigenart der Umstande zu der Beobaehtung 
gelangt, die seinem Verfahren zu hohem Rulim ge- 
reichen sollte. Er machte die bemerkenswerte Beob- 
achtung, ais er eines Abends im Dammerlicht Ver- 
suche anstellte. Gegeniiber der plattenformigen Elek
trode hatte er die Nadelelektrode angebracht; sio 
war mit dem Transformator dureh einen mit B.uim- 
wolle umwickelten Draht leitend verbunden. In der 
Dammerung fiel seine Aufmerksamkeit auf die Art 
der Entladungen, wobei er feststellte, daB bei einer 
verhaltnismaBig groBen Entfernung zwischen Platte 
und Nadel die Giiihentlsdung der Nadel nur eine 
sehr geringe war. Betraclitlich wurde diese Ent- 
ladung erst, nachdem die Nadel der Platte fast so
weit geniihert war, daB Funkenentladung eintrat. 
Gleiehzeitig trat liings des baumwollumwickelten 
Drahtes eine prachtvolle, purpurne Gliihentladnng 
auf, obwohl sich in der Nahe kein mit dem anderen 
Pol in Verbindung stehender Leiter befand. Cottrell 
erklarte sich die Erscheinung folgendcrmaBen: Jede 
einzelne B lumwollfaser wird dureh die darin ent- 
haltene Feuchtigkeit leitend und wirkt wie eine

leitende Spitze, die Elektrizitat von sich abstromen 
lassend. Begiinstigend wirkt der Umstand, daB eine 
Baumwollfaser in eine bedeutend feinere Spitze aus- 
lauft, ais sie sich bei einer Nadel kiinstlich erreichen 
liiBt.

Cottrell machte sich die Beobaehtung zunutze 
und verwendete einen mit Bmmwolle umwickelten 
Draht ais Entladungselektrode. Diese Anordnung 
erwies sich bei der Abscheidung der sauren Diimpfe 
wesentlich wirksamei ais die urspriingliche. Nach 
Cottrells Ansicht besitzt sie noch den weiteren groBen 
Vorteil, daB die Entfernung zwischen den beiden 
Elektroden nicht in demselben MaBe genau ein- 
gehalten wurde wie bei Verwendung von Metall- 
spitzen, um eine gleicliformige Entladung an alleń 
Teilen der Entladungselektrode zu erhalten.

Fiir den technischen Gebrauch war Baumwolle 
gegeniiber den heiBen sauren Dampfen zu wenig 
widerstandsfsliig; Cottrell ersetzte sie deshalb dureh 
Asbest- und Glłmmerfasern, die elektrisch in iihn- 
lich guter Weise wirkten, zugleich aber auch den

S c / rm tfa . - i

A byidnnę 3.
Schematisohe Darstellung des Cottrell-Apparates.

chcmischen und thormischen Einfliisscn der Gase 
besser widerstanden. Meistens geniigte der chemische 
Charakter der Gase, die auf Metallteilen befestigten 
Fasern leitend zu machen; wo dies nicht der Fali
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war, muBte die Masse erst durch geeignete Behand
lung lei tę nd gemacht wet den. NaturgemiiB war
die V2rsuchsanwendung fiir die verschiedenen Ver- 
wendungszwecke verschieden.

Nachdem ausgedehnte Versuche die Zweck- 
miiBigkeit seines Verfaluens erwiesen hatten, meldete 
Cottrell ain S. Juli in Amerika ein Patent (XV) 
an. Aus unbekannten Griinden ist die Paterit- 
erteilung erst am 11. August 1908 erfolgt. Er erhielt 
spaterhin noch ein weiteres amerlkanisches Patent 
(XVI), auch in Deutschland wurde seine Erfindung 
patentiert (XVII). Abb. 3 zeigt schematiseh die 
Schaltung und Wirkungsweise der Cottrellscheń Kon
struktion fiir den einfachsten Fali, daB ein Kontakt 
zwischen den Elektroden und einem Einphasen- 
stromkreis. einmal bei jeder Umdrehung eintritt. 
Die zu reinigenden Gase treten durch das Zu- 
leitungsrohr A in die Kammer B und kemmen 
somit auch in Beriihrung mit der in diesem Falle 
kiifigarlig ausgebildeten einen Elektrodo C. Diese 
kann aus beliebigem Materiał hergestellt sein; die 
in Abb. 3 dargestellte Elektrodę besteht aus Draht- 
geflccht. Auf den Kii fig ist oben beschriebenes 
flaumartiges Materiał in Schnurform spiralformig 
aufgewickelt (D). Der Kafig ist an dem den hoch- 
gespannten Strom zufiihrenden Leiter E aufgehiingt, 
der zur Verminderung einer Staubablagerung und 
dadurch verursachten Isol vtionsverschlechterung von 
reinem Gas umstromt wird. Die Stromungsrichtung 
dieses Gases ist durch Pfeile angedeutet. Das zu 
reinigende Gas wird durch Entladungen der flaum- 
artigen Elektrodę aufgebden, die schwebenden Teil
chen werden dadurch abgestoBen und yon der zweiten, 
durch glatte Kammerwand B.gebildeteu Elektrodo 
augezogen und abgeschieden. Die gereinigten Gase 
treten bei G aus. Die Maschine H ist ćntweder 
ein Weehselstrcmgenerator oder ein an ein Netz 
angeschlossener Synchronmotor. Je Umdrehung wird 
der Stromkreis zwischen den Biirsten J J durch das 
leitende Glied zweimil, d. h. je .Periode einmal, 
gesehlossen. Im Transformator L wird der Strom 
auf die erforderliche holre Spannung gebracht; 
M stellt den Ililfskondensator dar.

In der Patentschrift gibt Cottrell noch ver- 
schiedene andere Anordnungen der Elektroden an. 
Dabei ist es gleichgiiltig, ob die einzelnen Elektroden 
entweder vollstandig glatt bzw. durchweg flaum- 
artig ausgebildet sind, oder ob diese beiden Arten 
der Oberflilchenbeschaffenheit auf ein und derselben 
Elektrodę abwechseln. Wichtig ist nur, daB stets 
einer glatten Oberfliiche der einen Elektrodę eine 
flaumirtig ausgebildete Stelle der anderen Elektrode 
entspricht. Aus dieser Anordnung ergibt sieli, daB 
es auf bestimmte Polaritat der einzelnen Elektroden 
nicht ankommt. Zur Regelung der Spannung der 
Elektrcden ist der schon erwalmte Kondensator ein- 
geschaltet. In der Patentschrift gibt Cottrell an.

; daB es im allgemeinen vorteilhsft sei, die eine von 
dem Tiansformitor herkommende Seite des IToch- 
spannungsstromkreises zu erden.

In der Hauptsache ist der Erfolg der Versuche 
Cottrells demnach der Reibungs- und Influenz- 
maschine durch einen rotięrenden Gleichrichter, der 
den Wechselstrcm eines Hoclispannungstrąnsforma- 
tors in Gleichstrcm umwandelt, zuzuschreiben; ein 
weiterer groBer Anteil an dem gunstigen Ergebnis 
iśt der Venveiidufig der flaumhaarigen Elektroden 
zu danken. Cottrell hatte gefunden, daB zur Er- 
reichung einer gleichmaBigen Entladung bei Ver- 
wendung glatter Fliichen- oder Spitzenelektroden 
der Abstand zwischen den ungleichmiiBigen Elek
troden genau gleich sein miisse; war diese Bodingung 
nicht erftillt, so entstand eine sehr ungleichmiiBige 
Entladung. Das Ueberstremen der Elektrizitślt be- 
schrankte sich in der Hauptsache auf die Stellen 
geringsten Abstandes. Diese Forderung einer iiberall 
gleichen Elektrodenentfernung war praktisch sehr 
schwer zu erfiillen. Es stellte sich heraus, daB bei 
Ver\vendung der beschriebenen flamuhaarigen Elek
troden dięSe.Bedingiing,in weit gróBerem MaBe in 
die Erscheinung trat und somit der Apparat sich 
besser den Betriebsverhaltnisscn anpaBte.

Das Wełen des Cottrellscheń Verfahrens ist also 
darin zu erblicken, daB ein pulsierender, durch 
Gleichrichtung aus Wechselstrcm gewonnener, hoch- 
gespannter Gleichslrom mittels besnndcrer spriihen-

AtUlUUiif; i .  
Yorsuehsanlage der Horonles Works. 

Strom nicht eingeschaltet.

den Elektioden durch das stromende Gas nach einer
i,glatten“ Elektrode gefiihrt wird, an der auch die 
Ausschcidung der elektrisierten Schwebekorper er
folgt, wahrend dagegen das altere von Lodge vor-
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verbleiten Glaszylinder die Abscheidungselektrodę 
bildet. Der Abstand zwischen je zwei Zylindern 
yerschiedener Polaritat betragt 32 mm. Ais Strom- 
quelle dienten drei hintereinandergeschaltete 1-KW- 
Transformatoren bei einer Primarspannung von 
110 Volt und einer Sekuntarspannung von 2200 Volt.. 
also einer Gesrmtspannung von .6600 Yolt. Der 
Rauch tritt am Boden der Krmmer ein und muB 
die verscliiedenen Drahtzylinder durchstreichen, um 
schlieBlich zwischen Glaszylinder und ?uBerstem 
Drahtzylinder aufzusteigen. Der Gasstrcm wird 
auf diese Weise durch drei elektrische Felder ge- 
fflihrt. Die sich in einer Bleiunterlegschale an- 
snmmelnde Schwefelsaure wird in einen Bulion ge
leitet. Die Leistung dieser Versuchsanlage betrug- 
etwa 0,2 KW bei eiitcr minutliclien Gasmenge von 
3 bis 6 cbm. Auf Grund des guten Erfolges wurde 
ein dauernd arbeitender Betriebsapparat gebaut.

Die erste groBere praktische Anwendung fand 
das Cottrell-Yerfahren im Jahre 1908 auf 'den am 
Eingange in die Gąrąuinez-Meerenge bei San Fran- 
zisko, ganz in der Nahe des vorerwiihnten Werkes 
gelegenen Anlagen der Selby-Smelting and Lead 
Company. Zahlreiche Klagen waren von den in 
der Umgebung lebenden Bewohnern gegen die

Abbildung 5. Veisuclisanlagoa der Hercules Works.
Strom eingesehaltet.

Abbildung 7.
Gesamtansicht der Anlage. Strom nicht eingesehaltet.

geschlagene Verfahren, weiches zwar auch pulsieren- 
den, mittels Gleichrichter aus Wechselstrcm er- 
zeugten Gleichstrcm fiir die elektrische Nieder- 
schlagung von Schwebekorpern nutzbar zu machen 
suchte, jedoch im Gegensatz zu Cottrell dies Ziel 
in Verbindung mit gleichzeitiger Einfiihrung von 
Elektrizitat positiven und negativen Vorzeichens 
in dąs schwebekorperhaltige Gas/mittels einander 
gegenuberstehendem ElektrizitatsaUŚstrcmer ent- 
gegengesetzter Polaritat zu erreichen anstrebte,-so
weit bekannt geworden, zu keinem praktischen Erfolg 
gefiihrt hat.

Im AnschluB an seine Laboratoriumsversuche 
im Friihjahr 1906 baute Cottrell im Sommer des- 
selben Jahres eine ausgedehntere Versuchsanlage auf 
den Hercules Works of the E. J. du Pont de Nemours 
Powder Company at Pinole on San Francisco Bay, 
um die aus dem Schwefelsśiurc-Kontaktverfahren 
hervorgehenden sauren Dampfe abzuscheiden. Diese 
ąauren Dampfe enthielten etwa 4 % (Vol. Prózente) 
Schwefeltrioxyd. Durch Einleiten von Wasserdcmpf 
wurden die Schwefeltrioxydteilchen in Schwefelsaure 
ubergefiilirt, die sich in feiner Form in den Dampfen 
verteilten und deFen Abscheidung durch Filtration 
eine auBerst schwierige Aufgabe darstellte. Abb. 4 
und 5 zeigen die Abseheidungskrmmer, und zwar 
Abb. 4 bei nichteingeschaltctem Strcm und Abb. 5 
bei eingeschaltetem Strcm. Ais Entladungselektrode 
dienten zwei konzentrische Drahtzylinder mit Asbest- 
schnurwicklung; zwischen diesen beiden befindet sich 
ein weiterer Drahtzylinder, aber ohne Asbestschnur- 
wicklung, der mit einem das Ganze einschlieBenden

Abbildung 6.
Versuchsanlage der Selby Smelling and Lead Co.
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Sclimplzwerke erhoben worden wegen der iiuBerst 
schiidigenden Wirkung der Abgase auf Tier- und 
Pflanzenwelt. Zurzeit dieser Klagen, die von den 
behordlichen Stellen energisch unterstiitzt wurden, 
entstriimte der schadliche Rauch drei Schornsteinen. 
Der gefahrlichste dieser drei Uebellater blies dic 
Abgase der Bleihochofen in die Luft, die taglich 
einige Tonnen betrugen. Durch Errichtung eines

A b b i id u n g  8.
Gesamtansieht der Anlage. Strom eingeschaltet.

Filterhauses wurde eine so weitgehende Reinigung 
des Bleirauches ermoglicht, daB dieser Schornstein 
ungefiihrlich -wurde.. Der zwei te Schornstein stand 
mit den Rostofen in Verbindung; ihm entstrcmten 
neben unsichtbarem Schwefeldioxyd dicke weiBe 
Wolken, die in der Hauptsache aus Schwefelsaure, 
Arsen- und Bleisalzen. bestanden. Das Filterhaus 
war wegen der zerfressenden Wirkung auf die Sackfilter 
zur Reinigung dieses Rauches nicht zu gebrauchen. 
Der dritte Schornstein diente zur Abfiihrung der 
Gase aus der Riffinerie, und zwar insbesondere aus 
den Siedetópfen. in denen Gold- und Silberlegie-

rungen zwecks Auslosurig des Silbers mit Schwefel
saure gekocht wurden. Der erst- und zweitgenannte 
Schornstein fiihrte minutlich je uber 140.0 cbm Gase 
ab, der drittgenannte nur etwa. den zthnten Teil. 
An diesem stellte Cottrell zunachst seine Yersuche 
an. Das Ergebnis jnonatelanger Arbeiten war ein 
aus vertikalen Bleiplatten von l'20 cm Liinge, 10 cm 
Hohe und 10 cm Dicke bestehender, in einen mit 
Blei ausgekleideten Kanał (120 x  120 cm) ein- 
gebauter Apparat. Zwischen den Bleiplatten waren 
verbleite Eisenstabe aufgchangt, die mit Asbest oder 
GLmmer umwickelt waren und ais Entladungsclek-' 
troden dienten. Abb. 6 ceigt einen derartigen Apparat 
in Draufsicht. Abb. 7 und 8 geben eine Ansicht 
der gesŁinten Anlage; der mit dem CottreH-Apparat 
verbimdene Schornstein befindet sich links im.Vorder- 
grund. Abb. 7 entspricht der :Wirkung bei aus- 
geschaltetem. Abb. 8 bei eingeśchaltetcm Strcm. 
Der elektrische-Strcm wurde der Kraftanlyge des 
Werkes entnemmen. Seine Spannung betrug 4G0 Volt 
bei 60 Wechseln in der Sekunde; er wurde auf 
17 000 Volt transformiert und in schon beschriebener 
Weise gleichgerichtet. Zuniięhst wurde zur Aufrecht- 
erhaltung der Spannung wahrend der Kontaktinter- 
valle ein Glasplattenkondensator eingeschaltet, doch 
zeigten spater Versuche, daB er nicht unbedingt 
erforderlich w'ar; er wurde dcmentsprechend, auch 
bei den spater erbauten Anlagen, weggelassen. Die 
Leistung der Anlage betrug einschlieBlich des An- 
triebes des Synehronmotors etwa 2 KW. Wahrend 
der ersten drei Jahre taglićhen Betriebes betrugen 
die Betriebskosten einschlieBlich Reparaturen weni
ger ais 20 3 (84 Jt) monatlich. Diese Kosten wurden 
bei weitem durch den Wert der durch das Vcrfahren 
gewonnenen Produkte ubertroffen.

(Fortsetzung folgt.)

Ersparung von Ferromangan durch Flufóspat im Martinwerk.
Von Oberingenieur Emil Goldmann in Neunkirchen a. d. Saar.

(Mitteilung aus dcm StahlwerksansschuB des Verein» deutscher Eisenhuttenleute.)

j i e  Verwendung von FluBspat im Martinofen- 
betrieb ist sehr alt, indessen hat man sich darauf 

beschrankt, FluBspat nur in sehr geiingen Mengen, 
also ab und zu etwa 1 bis 3 Schaufeln je Charge, zu ge
brauchen, um die Schlacke dunnfliissiger zu machen. 
MaBgebend fiir diese geringen Zusatze war wohl 
in der Hauptsache die Furcht vor dem Anfressen 
der Herdauskleidung. Diesem Uebel ist aber schlieB- 
lich durch sorgfaltiges Flicken mit Dolomit sehr gut 
zu begegrien. Im ubrigen sind wohl aber die Nachteile 
der Yerwendung von FluBspat zu sehr iiberschatzt, 
anderseits die groBen Vorteile nicht geniigend ge- 
wOrdigt worden. In- dem von mir seinerzeit geleiteten 
Martinwerk der Falvahiitte wurden bei manchen 
Chargen schon 1000 kg und mehr FluBspat rerbraucht, 
ohne eine nennenswerte Baschadigung des Ofens fest- 
stellen zu konnen.

Das in dem betreffenden Martinwerk benutzte 
Roheisen hat im Durchschnitt 1,0 bi 1,5 % Silizium,

3% Mangan, 0,4% Phosphor und 0,04 bis 0,05% 
Schwefel. Der Verbrauch von Roheisen betragt
fiir alle Qualitaten zusammen 35 bis 38% 
des Ausbringens, ist also selir hoch; die Ursache 
dafiir ist der sehr stark verrostete, diinnwan- 
dige Schrott. Der Roheuenverbrauch bei gutem 
Einsatz ist auch nicht griiBer ais anderwarts, nam
lich 25 %.-

Die Chargen samtlicher Qualitaten werden bei 
entsprechender Hartę abgefangen. Der Kohlenstoff
gehalt wird ziemlieh igenau erreicht; der Phosphor- 
gehalt betragt nie mehr ais 0,C4% und ist meist 
erheblich geringer, besonders je weicher die Charge 
ist; der Schwefelgehalt bewegt sich um 0,03 bis 
0,04%. Ohne Schlacke zu ziehen, wiire ein 
so weitgehende Entphosphorung und Entschwefelung 
undenkbar, wenn die Schlacke n'cht durch groBere 
Mengen FluBspat hinreichend dunnfliissig, also 
reaktionsfahig und gut. warmeleitend, gemacht wiiide.
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Der groBte Yoi teil aber ist zurzeit ćie dadurch be- 
wirkte Erspaung an Ferromangan.

In Betrieben, wo man wegen des Phospliors ge; 
wołint ist, die Chargen herunterzuarbeiten und nach- 
her dureh Riickkohlungseiscn oder Spiegeleisen mit 
Ferromanganzusatz aufzukohlen, wird meist Schlacke 
iiber die Schwelle gezogen. Einmal aber ist das Ab- 
ziehen der Schlacke eine sehr unangenehme Arbeit, 
wenn sie griindFch erfolgen soli, auch mit betracht- 
licben Eisenverlusten durcli Mitnahme yon Eisen 
yerbunden, das noch dazu die Schlaclcenkasten ver- 
dirbt; dann aber dauert jede aufgekohlte Charge etwa 
eine Stunde langer. In der Regel ist eine aufgekohlte 
Charge aber noch erheblich unruhiger ais eine abge- 
fangene. Nun gelit aber das im Bade enthaltene 
Mangan beim Herunterarbeiten bis auf 0,25 bis 
0,30% in die Schlacke; das Bad wird dabei sehr 
oxydreich. Um dieses wieder zu desoxydieren, 
anderseits auch den vorgeschr'ebenen Mangangehalt 
zu erreichen, sind sehr betrachtliche Mangan mengen 
notwendig. Wenn es auch gelingen sollte, die 
Desoxydation ohne Mangan zu erreichen, so 
bleiben immerliin die zur Erlangung des vor- 
geschriebenen Mangangehalts notwendigen Mangan- 
mengen sehr groB und sind natiirlich nur dureh 
Mangan selbst erreichbar.

Man hat nun im FluBspat eine Moglichke’t, diese 
Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Es fragt sich 
alle dings, ob es mogiieh ist, gegenwiirtig so bedeu- 
tende Mengen FluBspat au^zubringen, wenn mehrere 
Werke zu groBerem FluBspatverbrauch iibe‘gehen 
wurden. Das betreffende Martinwerk veibraucht 
monatlich 15 bis 20 t FluBspat fiir etwa 8000 t 
hartes bzw. halbhartes Materiał, fiir das kein Ferro
mangan benotigt wiid.

Ueberall dort, wo es auf einen niedrigen Phosphor
gehalt gar nicht ankommt, miiBte man daher le iht 
in der Lage sein, dureh Abfangen der Chargen ein Auf- 
kohlen dureh Riickkohleisen, Spiegeleisen oder Ferro
mangan zu vermeiden. Wo der Phosphorgehalt 
im Roheisen nicht zu hoch ist, das heiBt 
nicht uber 0,4%, wird man ihn auf ertragl'clie 
Mengen, selbst ohne Verwendung von FluBspat, 
in die Schlacke bringen, die noch hinreichend 
dunnfliissig bleibt.

In dem betreffenden Martinwerk wurden uber 
ein Jahr lang StahlguBgranaten hergestellt. Ob- 
wohl hierbei der Mangangeh lt zwischen 0,60 
und 0,90 % liegt, ist weder Ferromangan noch 
Spiegeleisen gebraucht worden; allerdings ist der- 
artiges Materiał auch' die einzige Qualitat, bei der 
es auf einen niedrgen Phosphorgehalt gar n cht an
kommt, der stets iiber 0,100 bis 0,150% bleibt. 
Aber auch bei anderen Qualitaten zwischen 0,30 tis
0,45 % Kohlenstoff, 0,40 bis 0,70 % Mangan und 
hochstens 0,04% Phosphor ist es dureh Abfangen 
der Chargen und Verwendung von FluBspat nicht 
notig, Ferromangan oder Spiegeleisen zu gebrauclien.

Wo wirklieh einmal einige Sehaufeln Ferromangan 
wegen Rotbruch notwendig werden, hat dies in 
einem iibermiiBigen Schwefelgehalt des Roheisens, 
der manchmal 0,08 % erreicht, seinen Grund. Ein 
gróBerer Schwefelgehalt ist in eine. Charge, dereń 
diekere Schlackenschicht, natiirlich bei geniigender 
Dunnflassigkeit, das Mangan vor Verbrennung 
sehiitzt, dureh standige Beruhrung des Schwefels 
mit dem noch in yerhaltnismaBig groBen Mengen 
yorhandenen Mangan leichter herauszubringen. Seiten 
ist ein kleiner Manganverbrauch bei Materiał mit
0,20 bis 0,30 % Kohlenstoff. Hiiufiger, doch nicht 
regelmiiBig, werden fiir Materiał mit 0,13 bis 0,20% 
Kohlenstoff 50 kg 50prozentiges Ferromangan zu der 
40-t-Charge zugesetzt. Dagegen ist es nicht mogiieh, 
bei weichen Chargen bis 0,15 % Kohlenstoff ohne 
Mangan auszukommen, teils aus dem Grunde, weil 
dort mit auBerordentlich schleclitem Schiott gear- 
beitet wird. Der Manganverbrauch wiirde aber um 
ein erhebl ches groBer sein, wenn Schlacke gezogen 
wiirde. Trotzdem wiirde es noch mogiieh sein, mit 
dem Manganverbrauch, der jetzt auf die 40-t-Charge 
etwa 100 bis 150 kg SOprozentiges Ferromangan be- 
triigt, herunterzugehen, wenn die ganze Chargen- 
fiihrung genauer iiberwacht wiirde.

Man erreicht den Mangangehalt im FluB eisen 
oder Stahl des Martinofenbetriebes auf verschiedene 
Weise; es seien hierfiir drei Beispiele gewahlt:

1. Man hat von vornherein, z. B. etwa 3 % 
Mangan im Roheisen und 0,5 % im Schrott, geniigend 
Mangan im Einsatz, d. h. durchschnittlich 1,0 bis
1,2 % Mangan, fangt die Charge ab und kommt 
ganz yon selbst auf 0,5 % Mangan im Błock. Selbit- 
yerstandlich kann eine Charge um ?o weniger Mangan 
im Bade haben, je hiirter sie abgefangen wird. Der 
Pho-phor geht bei geniigender Basizitat und Diinn- 
fliissigkeit der Schlacke weit genug hefaus.

2. Man hat von yornherein wieder geniigend 
Mangan, glaubt aber, wegen zu hohen Phosphor- 
gehaltes sehr weich herunterarbeiten zu mussen, und 
o:reicht nach einer Desoxydation mit Ferromangan 
oder Spiegeleisen und geniigend langem Kochenlassen 
wieder 0,5 % Mangan im Błock (15 Minuten ist wohl 
die kiirzeste angangige Zeit fiir das Kochen bei festem 
Ferromangan- oder Spiegeleisen - Zusatz, wenn es 
auch wołił manchmal angebracht erseheint, be onders 
be' groBeren Ferromangan-Zusiitzen, e'ne Stunde 
lang kochen zu lassen, um eine griindliche Desoxy- 
dation zu erreichen). Auch diese Arbę't;weise mit
0,50 % Mangan im Enderzeugnis kann zur gewiinsch- 
ten Freiheit von Oxyden fiihren.

3. Lt aber im Einsatz nicht geniigend Mangan 
enthalten, so ist trotz umfang eicher Deioxydatioa 
be m Fe tigmachen der Charge die Quaitat immer 
in Frage gestelP, ebenso wie dureh zu kurzes Ver- 
kochenlassen des Mangans eine- von yornherein zu 
manganarmen oder einer zu weit heruntergefrisch' en 
Charge, obwohl die gewiinschte Analyse von 0,50% 
Mangan trotzdem erreicht sein kann.
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Es scheint daher in vielen Fallen angebracht, 
moglichst dureh Abfangen der Chargen die Hartę des 
Materials zu e reiehen, gegebenenfaLs unter Ver- 
wendung von FluB pat.

Ein Hauptbestreben muB es bleiben, ein Roh
eisen mit moglichst hohem Mangangehalt, unter Um- 
standen durch groBen Zusatz von Martinschlacken 
zum Molier, zu erzeugęn. Der hohere Mangangehalt 
des Rohei ens hat ja sfets einen geringeren Schwefel
gehalt zur Folgę. Den hoheren Phosphorgehalt wird

man aber, wenn er unbedingt im Martinofen aus 
dem Bade abgeschieden werden muB, durch Ab- 
zielien der Schlacke, moglichst aber durch FluBspat 
herausbringen. Es kann daher wohl empfohlen 
werden, FluBspat in moglichst groBem Umfange zu 
yerwenden, weil die;er das Muttermangui des Ein- 
satzes durch die dicke Schicht dunnflitssiger 
Schlacke schii tzt, eine Ueberfiihrung des Phosphors 
und zum Teil auch des Schwefels vorziiglich er- 
moglicht.

Valuta und Ausfuhr.
(Fortsetzung von Seito 13G0.)

I _eh. Baurat Generaldirektor S)r.*3ng. e- h.
W. Beukenberg von der ,,Phoenix“ A.-G.. 

Dortmund, schreibt wie folgt:
Die Ausfiihrungen von C. Pouplier und C. Menck 

gehen von der Auffassung aus, daB heute der Regel 
nach die Ausfuhrgeschafte in Mark zu einem nicht 
sehr viel ii ber dem Inlandspreis liegenden Preis ab- 
geschlossen werden. Dies trifft wohl zu fiir die 
dort erwiilmten Ausfuhrgeschafte in Maschinen, 
Maschinenteilen und Eisenkonstruktionen, nicht 
aber fur die groBen Ausfuhrartikel Kohle, Eisen 
(besonders Roheisen und Walzeisen), und vermutlich 
auch Kali. Letztere Waren sind seit langer Zeit- von 
den Yęrbandęn und den Werken in Ausląndswahrung 
verkauft worden und zwar zu Preisen, wie sie 
der ausliindische Wettbewerb zulieB, immer aber 
unter weitgehender Ausnutzung der Valuta. Solange 
die Devisenordnung bestand, legte die Reichsbank 
Wert darauf, dafi in auslandischer Wahrung abge- 
schlossen wurde, weil ihr so auf einfache Weise unter 
Ausschaltung der Spckulation die Zahlungśmittel 
fiir einen Teil der Einfuhr zur Verfugung gestellt 
wurden. Der Yerkauf in, auslandischer Wahrung 
wurde daruni den Yerkaufern zur Vorschrift gemacht.

Bei normalen Zustilnden miiBte es gleich 
sein, ob der Preis fiir Ausfuhrwaren in eigener oder 
fremder Wahrung vereinbart wird, vorausgesetzt, 
daB man in jedem Fali den erzielbaren hochsten 
Preis herausholt. Bei Verkiiufen in fremder Wahrung 
erhalt Deutschland AuslandsWechsel, mit denen es
— wie oben erwahnt — andere Giiter, die wir ein- 
fiihren miissen, bezahlen kann. Beim Verkauf in 
Mark wird durch die bei der Zahlung auftretende 
Nachfrage der Auslandsmarkt von dem Markangebot 
entlastet. Beides mi'Bte gleich giinstig auf die Yaluta 
wirken. Der Verkaufer selbst zielit haufig den Ver- 
kauf in Mark vor, weil er dabei genau wreiB, welchen 
Preis er demnachst fiir seine Ware erhalt. Er wird 
dabei in Zeiten wie den heutigen mit ungewohnlichen. 
auf andem Verhaltnissen beruhenden, und in groBem 
MaBe von der Spekulation abhiingigen Kursschwan- 
kungen, kaum in der Lage sein, stets den vollen 
Vorteil der Valuta herauszuholen. Wollte er dies 
in jedem Falle tun, so wiirde er bei dem Auf und Ab

des Markkurses ebenso groBe Unklarheit und Un- 
sicherheit in seine Geschafte bringen, ais sie beim 
Virkauf in fremder Wahrung eintnten konnen. 
Nimmt man beispielsweise an, eine Ware habe bei 
gleichbleibendem Inlandspreise und stetigen Selbst- 
kosten in Holland auf Grund- englischer und ameri- 
kanischer Angebote vom i .  Juli d. J. bis heute gleich- 
maBig einen Pieis von 100 fl. fur 1000 kg gehabt, 
so hatte bei Festsetzung des Vcrkaufspreises nach 
dem jeweiligen Markkurs der deutsche Verkaufer 
fordern mussen

am 7, Ju li 1919 Mk. 545,—
am 16. Septem ber 1919 Mk. 1150,—
am 29. Septem ber 1919 Mk. 839,—
am 17. Oktober 1919 Mk. 1074,—

Das ist cin ganz unmiiglicher Zustand, und daraus 
erklart es s:ch, daB bei dem Yerkauf in Mark nicht 
immer der volle Valutavorteil herauszuholen ist.

Das Beispiel zeigt aber weiter, daB dem Vorschlag 
des Herrn Menck, im Inland zum Weltmarktpreis 
zu verkaufen, ausgleichen Griinden nicht entsprochen 
wrerden kann. Ein Weltmarktpreis kann nur in einer 
festen Wahrung ausgedriickt werden, also heute in 
Dollar, Gulden, Pfund usw., aber nicht in der schwan- 
kenden Mark. Bei Zugrimdelegung obigen Beispiels 
eines langere Zeit festbleibenden Weltmarktpreises 
wurde nach dem Yorschlage des Herrn Menck im 
Inland heute zu einem Preis yon etwa 1100 Jl ver- 
kauft werden miissen und beispielsweise nach zwei 
Wochen im Falle kriiftiger Erliolung des Markkurses 
wieder zu etwa 700 Jl, ohne daB sich in den Selbst- 
kosten etwas geandert hatte.

Im iibrigen soli gern zugegeben werden, daB ein 
moglichst hoher Inlandspreis eine Gewahr gegen 
unzulassigen Verkauf und gegen Verschleuderung von 
Waren nacli dem Ausland bietet und daB eine staat- 
liclie Kontrollebei den heutigen verrottetenZustanden 
einen solchen Schutz nicht ersetzen kann.

Es b eibt daher nur iibrig, zu versuchen, unfer 
Bcriicksichfgung des auslandischen Wetlbewerbs 
den lioelisten eireichbaren Preis fiir Ausfuhnvaien 
herauszuholen. Das geschieht im allgemeinen nicht, 
wenn deutsche Werke einzeln ohne gegenseitige 
Fuhlungnahme verkaufen und sich die Geschaite in
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weniger gesuchten "Waren gegenseitig abspenstig zu 
machen suchen. Dagegen empfiehlt sich der Zu
sammenschluB der Werke fiir die Auslandsverkaufe 
in den einzelnen Gruppen von Erzeugnissen. Es 
tr itt  damit weiter hinzu, daB die Werke gleich- 
miiBig aus den Vorteilen der Auslandsverkiiufe 
Nutzen ziehen. In diesem Falle k ann  auch die Re
gierung in einfacher Weise durch Festlegung des 
Umfanges der Auslandsverkaufe eine genugertde Ver- 
sorgung des Inlands sicherstellen. Zugleich wird 
durch einen solchen ZusammenschluB die Schiebung 
billiger InlandswaTen ins Ausland erschwert. Das 
Allgemeinwohl erfordert die moglichst volle Aus
nutzung der Valuta bei Auslandsyerkiiufen und muB 
dem Sonderbestreben der Werke vorangestellt werden.

Die obigen Beispielc zeigen, daB es heute unter 
allen Umstanden richtig ist, in fremder Wahrung 
zu yerkaufen. Dabei entsteht noch der Vorteil, daB 
man mit geringen Kosten auf dem Wege der Arbitrage 
eine Auslandsforderung auch zur Bezahlung von 
Schulden in einem andern Ausland verwenden kann. 
Davon machen beispielsweise die Eisenwerke seit 
Aufhebung der Devisenordnung reichlich Gebrauch. 
Der gleicho Yorteil entsteht aber auch bei Verwen- 
dung der Devisen durch die Reichsbank,

Man darf nun nicht glauben, daB diese Straitfrage. 
ob bei der Ausfuhr in Mark oder in Auslandswahrung 
zu verkaufen sei, von nennenswerter Bedeutung ist 
fur die Gestaltung der Markwahrung. Der Haupt- 
grund fiir den ungiinstigen Stand unserer Wahrung 
liegt in dem mangelnden Vertrauen des Auslandes 
in die Wiederaufriclitung unserer W irtschaftskraft. 
In zweiter Linie kommt der geringe Umfang unserer 
Ausfuhr im Verhaltnis zur Einfuhr in Erage. Die 
Ausfuhr wird gehemmt durch die geringe Leistung 
unserer Arbeiter, besonders der Bergarbeiter. Die 
Einfuhr ist groBer ais notig wegen der Unfiihigkeit 
unserer Regierung, das Verbot der Einfuhr von 
ii berfliissigen Waren aller Art tatsachlich zur Durch- 
fiihrung zu bringen.

Voriibergehend hat die Aufhebung der Devisen- 
ordnung einen Kurssturz herbeigefiihrt, weil Firmen, 
die Kredite im Ausland hatten, diese zum Teil ab- 
decken, jedenfalls aber neue Verpflichtungen und die 
Zinsen alter Kredite ohne weitereś begleiehen wollten. 
Auf die Dauer kann diese MaBnahme nur giinstig 
wirken. Auf die ungiinstigen Erscheinungen, welche 
durch die Verschiebung deutschen Kapitals nach dem 
Ausland aus Furcht vor dem Reichsnotopfer hervor- 
gerufen wurden, ist schon oft genug hingewiesen, 
ebenso auf den Kurssturz, welcher durch die Ankiindi- 
gung der Abstempelung aller deutschen Banknoten 
und Wertpapiere eintrat.

Fragt man sich nun, wie wir aus diesem Elend 
wieder herauskommen sollen, so muB man sich ver- 
gegenwartigen, wie wir hineingekommen sind. Die 
wenige Tage nach Ausbruch der Umwalzung von der 
vorliiufigen Regierung ohne Anhiirung ihrer berufenen 
Sachverstiindigen — der Fuhrer der groBen Gewerk
schaften — verkiindete allgemeine Einfuhrung der

aehtstiindigen Arbeitszeit vóm 1. Januar 1919 al> 
hat den AnstoB zu den groBen Unruhen in der Ar
beiterschaft gegeben, die bis heute fortdauern. Wah
rend damit den meisten Arbeitern eine Verkiirzung 
der Arbeitszeit von mindestens zwei Stunden zu- 
gestanden wurde, erwuchs den unter schwierigen 
Verhiiltnissen arbeitenden Leuten, fiir die schon die 
achtstiindige Arbeitszeit eingefiihrt war -— wie z. B. 
den Bergarbeitern —, keinerlei Vorteil. Diese fiihlten 
sich daher mit Recht zuriickgesetzt. Man versuchte 
einen Ausgleich im Lohn zu schaffen. Dadurch wurde 
eine groBe Klasse von Arbeitern wieder kaufkraftiger 
ais die iibrigen und verteuerte damit den Preis der 
immer nur in gleichem Umfange yorhandenen Lebens- 
mittel und sonstigen Lebensbediirfnisse, so daB 
Lohnforderungen auf der andern Seite die Folgę 
sein muBte. SchlieBlich sali man ein, daB jene 
mechanische Gleichmacherei ein Fehler gewesen war 
und muBte zur Yerkiirzung der Arbeitszeit auch bei 
diesen Berufen iibergehen. Dieses Beispiel wiederholte 
sich fortgesetzt, und so haben wir. heute in allen Ge- 
werben yerringerte Arbeitszeiten und gewaltig er- 
hohteLclme. Die verkiirzte Arbeitszeit in Verbindung 
mit den fortgesetzten Streiks sclmf eine geringere 
Erzeugung, die kaum den Inlandsbedarf befriedigt 
und nur vereinzelte Mengen fiir die Ausfuhr iibrig 
liiBt, wiihrend der Arbeiter fiir den yervielfachten 
Lohn sich nicht mehr besehaffen kann wie friiher.

Ein zweiter Fehlgriff der Regierung bestand in 
der Einfuhrung einer iibertrieben hohen Arbeits- 
losenunterstiitzung, der keine Arbeitspflicht gegen- 
iiberstand. Dadurch ist die Arbeitslust allgemein 
erheblich herabgemindert worden.

Von groBem Nachteil fiir die A rbeitsleistungist 
auch die aus der Demobilmacliungszeit in Kraft ge- 
bliebene Bestimmung, nach der kein Arbeiter ent- 
lassen werden kann, wenn er sich nicht geradezu ein 
Verbrechen zuschulden kommen liiBt, und jedenfalls 
nicht ohne Anhonmg der Ausschiisse. So fiihlen 
sich sogcnannte „Aucharbeiter11 im Betriebe ganz 
sicher, verbringen einen grofien Teil der Zeit mil 
Wiihlereien jeder A rt und halten damit- auch besser 
gesinnte Leute von der Arbeit ab.

Eine Besserung ist einstweilen nicht zu erwarten. 
Die Ministerposten sind fast ausnahmslos mit Poli- 
tikern besetzt, die Nichtfachleute sind und die Ver- 
hiiltnisse offenbar nicht geni:gend iibersehen. Nicht 
viel anders steht es um einen groBen Teil der Unter- 
staatssekretiire. Wie soli eine weitsichtige, ersprieB- 
liche1 W irtschaft betrieben werden, wenn die Piane 
dazu nicht in den fiihrenden K tpfen entstehen, 
sondern aus nachgeordneten Personen lierausgeholt 
werden — ^wenn man sie nicht gar alsForderungen der 
groBen Masse ubernimmt ? Der fortgesetzte Wechsel 
in den wicjitigsten Stellen muB natiirlich dic Zer- 
fahrenheit in unserer Verwaltung nur yergroBern. 
Neuerdings beobachten wir das gleiche V erfahreu 
in den unteren Verwaltungsstellen der Provinz, 
in den Regierungsbezirken und in den Kreisen. MaB- 
gebend ist hier offenbar die Leistung fiir die poli-
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tisclicn Parteien, die ani Ruder sind, nebensachlich 
die Befiihigung fiir das Anit. Unsere Regierenden 
scheincn immer noch nicht zur Einsicht zu kommen, 
daB wir auf solche Weise unsere Wirtschaft melir und 
inelir zugrande richten. Das Ausland hat diese 
Einsicht, und die Folgę ist das dauernde Herabgehen 
des Markkurses.

* *
*

Direktor B. N o th m a n n  der Obcrschlesischen 
Stalilwcrks-Gesellschaft, Berlin, teilt uns folgen- 
des mit:

Dio Ausfiihrungen des Herrn Menck zur Valuta- 
frage Iialte ich grundsatzlich fiir richtig. Wir mussen 
tnit allen Mitteln dagegen Schutz suchen, daB wir 
vom Auslande zu niedrigen Preisen ausgekauft 
werden, und das wirksamste Mittel dagegen schcint 
mir zu sein, daB wir die Inlandspreise auf den Welt- 
marktpreis bringen. Die in der Besprechung am 
30. September beim Unterstaatssekretar Herrn 
Dr. H irsc h  aufgestellte Behauptung, daB wir 
dureh Erhohung der inliindischen Eisenpreise auf 
den Wcltmarktpreis oder in die Niilie desselben — 
heute betriigt er 50 %  davon — das deutsche Wirt- 
scliaftsleben geradezu zugrunde richten wiirden, ist 
unbewiesen. Dagegen bedarf es, glaube ich, keines 
Beweises dafiir, daB wir unrettbar zugrundb gehen 
miissen, w enn1 keine Mittel und Wege gefunden 
werden, unsere Valuta aufzubesśern, damit wir in 
der Lage sind, Rohstoffe und Lebensmittel, d. i. 
unser tiigliches Brot, einzufiihren und zu bezahlen. 
Ich wage sogar zu behaupten, daB es im Interesse 
der Valuta ganz niitzlich ware, im Inlande fiir eine 
gewisse Uebergangszeit und namentlich fiir Fertig
erzeugnisse Preise zu haben, die auf die Kauflust 
im Innem einschrankend wirken. Je sparsamer 
das Iniand m it unseren Erzeugnissen wirtschaftct, 
um so mehr wird zum Nutzen unserer Valuta fiir 
die Ausfuhr zur Verfiigung sein, nur nicht, wie jetzt, 
zum Teil zu Preisen, die fiir das Ausland viel zu 
niedrig sind. Den in- und auslandischen Aufkiiiifern 
und Schleichhandlern wurden wir das Handwerk 
legen.

Wir diirfen nicht dureh ZwTangsmittel und Mittel- 
chen unsere Volkswirtschaft retten wollen, anstatt. 
die uncrbittlich notwendigen Folgen aus dem nun 
einmal so sclileehten Stande unserer Valuta zu ziehen.

Es stellen sich zwei verschicdene Bewertungen 
unserer Mark gegeniiber, diejenige des Auslandes und 
die des Inlandes. Ich glaube, diejenige des Auslandes 
wird die Oberhand belialten. Wir liinken mit unseren ■ 
Inlandpreisen angstlich den Weltmarktpreisen nach 
und werden ganz von selbst erst dann die Weltmarkt- 
preise auch bei uns sehen, wenn das Ausland uns 
ausgekauft hat, und wir nichts mehr zu verlieren 
haben werden. Je weniger unsere Mark wert wird, 
umso hoher mussen naturgemaB unsere Warenpreise 
steigen. Naturgesetze lassen sich ungestraft nicht 
auBer Kurs setzen. Aber nur so, auf natiirlichem 
Wege, kann sich aucli wieder eine Besserung an-

balmen; wenn Ruhe und Ordnung eingekelirt ist, 
gearbeitet wird und das Ausland wieder mehr Ver- 
trauen zu uns hat.

Herr Menck hat mit den von ihm angefulirten 
Beispielen ganz recht. Es ist ein Jammer zu sehen, 
wie in unseren Ladengeschaften Auslander unsere 
Waren halb gcschenktbckommen. Im Ladengeschaft 
ist d ic,Erstellung zweierlei Preise fiir inlandische 
und auslandische Kaufer naturlich schwierig. Aber 
ahnliches rollzielit sich im GroOgeschiift. Die Be- 
miihungen, das Loch im Westen zu sperren, ehe es 
zu spat ist, diirfen nicht nachlassen, und es 
muB eine scharfe Preispriifung bei dem Ausfuhr- 
verfahren vorgenommen werden. Ob diese bei 
der kiirzlich dureh Schaffung von Beauftragten 
an verschiedenen Orten des Reichs beschlossene 
Dezentralisation der i Ausfuhrstellen nuglich ist, 
erscheint mir unwahrscheinlich. Eine scharfe Ueber- 
wachung ist namentlich auch dariiber notwendig, 
daB der volle Gegenwert fiir die ins Ausland gc- 
sańdten Giiter wirklich ins Land zuriickkommt, 
eine MaBnahme, die langst hatte durchgefiihrt sein 
sollen, um die zum Schaden auch unserer Valuta 
mogliche Kapitalflucht in Warengestalt zu ver- 
hindern. Die Durchfiihmng dieser MaEnahme ist 
allerdings sehr schwierig. Von einer Seite wurde 
angeregt, daB ein Bankenkonsortium unter Fiihrung 
der Reichsbank sie in die Hand nehmen solle; alle 
Versandpapiere iiber Auslandsendungensolltendieser 
Stelle eingereicht werden, dort sollte von facli- 
mannischer Seite die Preispriifung vorgenommen 
und gleichzeitig dafiir gesorgt werden, daB der Gegen
wert ins Land koninie. Ich bin der Ansicht, daB alle 
diese MaBnahmen sich eriibrigen oder mindestens^ 
•/ereinfachen lieBen, wenn w'ir endlich die auch aus 
verschiedenen anderen Griinden wiinschenswerten 
Trusts bekamen.

Was die Frage anbetrifft, wie hocli der Preis sein 
miisse, zu dem wir ausftihren sollen, so meine ich, 
daB der auslandische Wettbewerb den Wcltmarktpreis 
bestimmt, dem wir uns anzupassen haben. Wenn 
wir beispielsweise nach Danemark Stabeisen vcr- 
kaufen wollen, so mussen wir zunachst den danischen 
Markt auskundscliaften und uns denjenigen Preisen 
anschlieBen, die Amerika oder England dort machen. 
Betriigt dieser Preis z. B. 350 Kr. f. d. t, so ist dies 
auch der Preis fiir deutsche Erzeugnissc, glcichviel 
wie die Mark notiert. Der Weg ist also ein anderer, 
ais der von Herm Pouplier-Kabel vorgeschlagene, der 
sich den vollen deutsehen Marktpreis zum Friedens- 
kurs, in die Wahrung des betreffenden Landes um- 
gerechnet, bezahlen llB t. Der Fali scheint bei den 
einzelnen Waren versehieden zu liegen, je nachdem 
der Inlandspreis siclr zum Weltmarktpreise verhalt 
oder je nachdem ausliindiseher Wettbewerb in Frage 
kommt oder nicht. Wollten wir bei Stabeisen nach 
diesem Yorschlage verfaliren, sokiime heute bei einem 
Inlandspreise von 995 J L  f. d. t zu 112’/2 ein Kronen- 
preis von 885 heraus, zu dem. in Danemark kein 
Mensch daran denkenkann, uns Stabeisen abzukaufen.
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Grundsatzlicli halte ich es fiir richtiger, in der 
Wahrung des frcmden Landes zu verkaufen, ais in 
Mark. Wir sind dabei gegen Verluste bei einer 
weiteren Vcrschlechterimg der Mark gcsichert, wiih
rend umgckehrt der zur Zeit des Angebots berechnete 
Markwert durcli Vorverkauf der frcmden Geldsortc- 
mit einem nicht sehr ins Gewicht fallenden NachlaB 
sichergestellt werden kann.

Der Valuta wiirde es auch zum Nulzcn gereichen, 
wenn wir darangingen, unsere Erzeugung ergiebiger 
zu gestalten, was bei der scliwierigen Lage der 
Rohstoffversorgung uns auch wiederum den Ver- 
trustungsgedanken aufdrangt. Ich darf in diesem 
Zusammenhange liinweisen auf meincn in der Nr. 29 
dieser Zeitschrift vom l7. Juli d. J. enthaltcnen Auf- 
satz iiber „Die gebundene Planwirtschaft und die 
Eisenindustrie11. Diesen. Aufsatz schloB ich mit den 
Worten:

„K redit ist Glaube, und es wird darauf-an- 
kommen, den Glauben an die innere Kraft der 
deutschen W irtschaft neu zu beleben. Wir m iiss|n 
zeigen, daB wir uns wieder riihren und die Hoffnung 
nicht aufgeben, wieder hochzukommen.“

Ein Trust wurde bei zielbewuBter Leitung zweek- 
maBige Wirtschaftspolitik treiben konnen. Was aber 
tu t die Regierung? Sie macht sich zum Vorspann 
unserer tatsaehlich iiberlebten Verbande und ver- 
fiigt die zwangsweise Yerlangerung des Stahlwcrks- 
verbandes, von dem in Wirklichkeit heute nur noch 
ein Schatten yorhanden ist. Wir ldcben am 
Hergebrachten und warten darauf, daB ein Wunder 
geschehe.

Wie wiire es, wenn die Industrie, von welcher 
•so viele zustimmende Erkliirungen zum Vcrtrustungs- 
gedanken vorliegen, diese wichtige Aufgabe selbst 
tatkraftig in die Hand nehmen wiirde?

* *
*

Generaldirektor e. h. W. R e u te r  von
der Deutschen Mascliinenfabrik A.-G.,in Duisburg :

Wenn man die Ausfiilirungen der Herren Pouplier 
und Menck zur Valutafrage liest, mag es einem gehen 
wie dem Konig Friedrich Wilhelm I. mit den beiden 
Adyokaten, die ihre sich entgegenstelienden Aus
fiihrungen so iiberzeugend vorzutragen wuBten, daB 
der Konig meinte: jeder ha t recht. Einig sind sich 
beide Herren iiber die wohl allgemein anerkannte 
Tatsaehe, daB die deutsche Industrie — trotz Preis- 
iiberwachungsstellen und almlicher Organisation en— 
fiir ihre hochwertigen Erzeugnisse im Durchschnitt 
viel zu geringe Auslandspreise — gemessen an der 
W eltm arktlage— erzielt. Verschieden ist ilireAuf- 
fassung iiber die Griinde fiir diese bedauerliche E r
scheinung. Herr Pouplier fiihrt sie in der Hauptsache 
auf zu groBe Seliuchtemheit oder Weltfremdheit 
des 'deutschen Fabrikanten zuriick, wahrend H err 
Menck meint, die im Yerluiltnis zu der Lage des 
Weltmarktes yiel zu niedrigen Inlandspreise triigen 
die Schuld. Herr Pouplier ist der Ansicht, daB der 
deutsche Industrielle bei geniigender Festigkeit heute

schon den Weltmarktpreis fiir seine Waren, s ta tt des 
bisherigen um einen geringen Zuschlag erhohten 
Inlandspreises, erhalten konne, wahrend Herr Menck 
glaubt, daran sei nicht zu denken, bevor nicht alle 
Inlandspreise den Weltmarktpreisen angepaBt worden 
seien. Zweifellos enthalten die Ausfiihrungen beider 
Herren sehr viel Richtiges und Beachtenswertes, 
aber die praktische Nutzanwendung ihrer Forde- 
rungen ist nicht so einfach, wie sie es hinstellcn. 
Herrn Menck ist zuzugeben, daB der Kernpunkt der 
Frage das MiBverhiiltnis zwischen den Inlands- und 
den Weltmarktpreisen ist. Dies MiBverhiiltnis wirkt 
in drei Richtungen:

1. Der inllindische Erzeuger verliert infolge der 
hoheren Bcwertung der Mark im Inlandc leicht den 
MaBstab fiir ihren Kaufwert auf dcm W eltmarkt; er 
beriicksichtigt haufig nicht geniigend, daB auch 
die Kaufkraft des Guldens, Dollars, Pfunds usw. sehr 
erheblich zuriickgegangen ist, ohne daB dies im 
Wecliselkurse einen entsprechenden Ausdruck fiinde.

2i. Dcr ausliindische Kaufer neigt dazu, eine dem 
Weltmarktpreis angepaBte, den Inlandsprcis wesent
lich Uberschreitende Preisfordcrung ais wucherisch 
abzulehncn.

3. Unter- Umgehung der Preispriifungsstcllen 
wird yersucht, deutsche Waren zu Inlandspreisen 
zu erwerben und ins Ausland zu yerschieben.

So unerwiinscht diese Wirkungen aueh sind, so 
hieBe doch das von Herrn Menck vorgeschlagene 
Verfahren, „m it allen Preisen, angefangen bei Kohle 
und Eisen, ,auf Weltmarktpreise zu gehen“ , das 
Kind mit dem Bade ausschiitten. Dic Preise fiir 
Kohle, Eisen, Lebensmittel, Bekleidung usw. miiBten 
eine geradezu abenteuerliche Hohe erreichen, wenn 
man nach diesem auch schon von anderer Seite 
yertretenen Vorschlage yerfahren wollte. In 
gleicher Weise wiirden Lohne, Gehalter, Renten, 
iiberhaupt alle Einkommen um das vier- und fiinf- 
fache steigen mussen. Das ergiibe eine solehe Auf- 
blahung unseres Geldmarktes, daB ein yolliger Zu- 
sammenbruch unserer Wahrung die unausbleibliche 
Folgę sein wiirde. Bei dem voraussichtlieh noch 
mehrere Jahre anhaltenden Mangel an Rohstoffen 
und Nahrungsmitteln wiirde die gesteigerte Żahlungs- 
fahigkeit der Bevolkerung hochstwahrscheinlich die 
Wirkung aiislosen, daB die Weltmarktpreise fiir diese 
Artikel erheblich iiberschritten wiirden, so daB die 
Teuerung nur um so schiirfer in die Erscheinung 
treten miiBte.

Man wird meines Erachtcns den uingekehrten 
Weg beschreiten mussen: wir miissch versuchen, die 
iibermiiBig gesunkene Valuta wieder auf den inneren 
W ert der Mark hinaufzuheben. Dies kann, woriiber 
man sich ja allerseits einig ist, nur durcli eine starkę 
Steigerung der Ausfulir zu mcglichst hohen Preisen 
geschehen. In der Theorie hat Herr Pouplier ganz 
reclit, wenn er yerlangt, daB die Berechnung der 
Ausfuhrpreise auf vollig anderer Grundlage aufge- 
baut werden miisse, ais dies bisher leider meist ge- 
schieht. Ein Aufschlag von 25 %  zum Inlandspreis —
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um das von ilim gewiihlte Bcispicł zu nehmeu — ist 
in der Tat ganz unzuliinglicli. Aber Herr Pouplier 
darf die Mehrlieit der Industriellen, insbesondere 
die Leiter fuhrender Werke, niclit fiir so unwissend 
oder harmlos ansehen, daB sie niclit die yon ihni ge- 
forderten, auch von ihnen selbst langst fur not- 
wendig und richtig gehaltenen Preise nehmen wurden, 
wenn sie solche Preise bekommen kuintcn. Hier 
stelien sich jedoch yerschiedene Schwieiigkciteii in 
den Weg: 1. die recht betrachtliche Risikopriimie, die 
der Ausliinder mit Riicksicht auf die unsicheren 
inneren Zustande Deutschlands auf die Preise ver- 
giitet verlangt; 2. der Vergleich zwischen Inlands- und 
Auslandspreis, den der Ausliinder, wie schon oben 
erwilhnt, zum Driicken der Preise ausbeutet; 3. — und 
dieser Punkt ist der wesentlichste — die b e d a u e r-  
liche g eg en se itig e  P re is u n te rb ie tu n g  eines 
groBe'n Teils der deutschen Industrie im Auslande.

Das erste Hindernis kann erst ausgeraumt werden. 
wenn endlich unsere Arbeiterschaft von dem Streik- 
fieber und der Arbeitsunlust und unsere Regierung 
von ihrer phantastischen. Wirtschaftspolitik (Soziali
sierung, 33etriebsriite usw.) zuruckkommen und ein- 
sehen lernen, daB nu r stetige, fleiBigste. Arbeit, 
Ordnung und Ruhe im Innem und Vcrzicht auf ge- 
fahrliche Expcrimentean unserem geschwachten Wirt- 
schaftskorper das uns so bitter notwendige Vertrauen 
des Auslandes zu unserer Leistungsfahigkcit wieder- 
herstellen lcijńnen. In diesem Zusammenhang sei 
nur andeutend auf die uberaus ungiinstigo Beur
teilung hingewiesen, die der Entwurf des Betriebs- 
riitegcsetzes mit seinen die freie EntschluBkraft des 
Unternehmers fesselnden Bestimmungen im Aus
lande, besonders in Amerika, gefunden hat.

Dic zweite und dritte Schwierigkeit lassen sich 
nur durch straffste Organisation der Industrie in 
Yerbiinden und Fachgnippen und durch eine nach 
neuen Richtlinien aufgebaute Preispriifung losen, 
wobei die Aufrechterhaltung der Ausfuhrverbote un- 
bedingte Voraussetzung ist. Die besonderen Śchwie- 
rigkeiten fiir solche Industriezweige, wo, wie beim 
Maschinenbau, keine Massenwaren, sondern in der 
Hauptsaehe kom lizierte und unter sich yerschiedene 
Sondergiiter hergestellt werden, yerkenne ich nicht. 
Aber sie miissen iiberwunden werden, soli nicht 
unsere Volkswirtschaft und in letzter Linie die Indu
strie selbst schwersten Schaden erleiden. Sollte 
die Einsicht der Beteiligten nicht ausreichen, um 
im Wege der Selbstverwaltung Preisyereinbarungen
u. dgl. zustande zu bringen, so wiirde ich auch vor 
der Anwendung gesetzlichcn Zwanges angesichts 
dieser ii beraus wichtigen Frage nicht źuriipkschrecken 
Gehen die einzelnen Verbiinde und Fachgruppen 
geschlossen yor, unterbleiben in Zukunft Preisunter- 
bietungcn, so kennen wir im Auslande angemessene, 
d. h. der Weltmarktlage angenalierte Preise erzielen. 
Ueberschwemnien wir aber den Markt weiter mit 
weggeschenkten Erzeugnissen, so schaden wir. 
nicht nur uns selbst und der deutschen Volkswirt- 
schaft geldlich, sondern yerscherzcn uns mit unserem

schrankenlosen Unterbieten der Weltmarktj)reise 
jedes Ansehen im Auslande und werden bald das 
Schauspiel erleben, daB das Ausland sich durch 
hohe Einfuhrzolle gegen unseren Wettbewerb zu 
scliiitzen sucht und den Aufschlag, der unserer Volks- 
wirtschaft zugute kommen mufite, in die eigene 
Tasche stcckt.

Die Losung muB also lauten: sc h le u n ig e r und 
e n g s te r  Z usam m enschluB  d er e in ze ln en  In 
d u s tr iezw e ig e  m it dcm  Z ie le  fes te r  P re is 
y e re in b a ru n g en , H in ta n s te l lu n g  von  Son- 
d e rw iin sch en , P re isp r iifu n g  d u rch  sach- 
v e rs ta n d ig e , m it den V c rh a ltn is se n  des 
W e ltm a rk te s  v e r t r a u te  F a c h le u te  in n e r 
h a lb  d e r e in ze ln en  F a c h g ru p p e n !  Die Frage 
ist so emst, daB ihr dic fiihrcnden Manner aller 
Industriezweige grefite Aufmerksamkeit' und tat- 
kraftige Forderung zuteil werden lassen. sollten. Es 
mufi sclmelle und griindliche Arbeit geleistet werden. 
sonst sitzen wir bald rettungslos im Sumpf. Nicht 
unerwiihnt lassen moclite ich, daB die Kostenberech- 
nung in den einzelnen Betrieben sorgfaltig nachzu- 
priifen ist. Hier mussen sich yielfach grobe Fehler 
eingeschlichen haben, anders kann ich mir einzelne 
mir bekannte Falle von Preisunterbietung kaum er- 
ldilren. Man sollte sich nicht schcuen, in vertrau- 
liclier Beratung innerhalb der Fachgruppen die Bc- 
rechnungsarten miteinander zu vergleichen und !\IiC- 
stande abzustellcn.

Der Frage, ob die Verkaufspreise in Mark oder in 
auslandischer Wahrung festzusetzen sind, messe ich 
keine ausschlaggebende Bedeutung bei. Wiinscliens- 
wert wiire wohl zum Besten unserer Volkswii-tschaft 
Verkauf in auslandischer Wahrung, damit wir Aus- 
landswcchsel fiir die notwendige Einfuhr von Roh- 
stoffeń und Lebensmitteln erhalten. Aber bei der 
Ueberflutung der ausliindischen Btirsen mit Mark- 
wiihrung wird anderseits die Preisstellung in Mark 
die Wirkung haben, daB steigend groBe Markbetrage 
aus dem Markt genommen werden und dadurch der 
deutsche Wechselkurs anzieht. Ueberdies ist das 
groBe Wagnis zu beachten, das der inliindische Er
zeuger bei langfristigen Auftriigen eingeht, wenn er 
in auslandischer Willirung abschlieBt, da die weitere 
Entwicklung des Markkurses sich garnicht iibersehen 
liiBt und er seine Selbstkosten in Mark bezahlen muB. 
Legt die Reichsbank ais oberste verantwortliche 
Hiiterin unseres Geldwesens Wert auf Abschliisse in 
auslandischer Wahrung, so muB sie der Industrie 
weitherziger ais bisher entgegenkommen und ihr die 
Gefahr des Kursverlustes auch fiir einen liingeren 
Zeitraum, ais der jetzigen Uebung entspricht (ein- 
malige Yerlangerung der auf ausliindische Firmen 
gezogenen Wechsel 11111 drei Monate), abnehmen.

Auf Einzelheiten, wie z. B. die Frage der Preis
stellung mit sogenannter gleitender Skala zum Aus
gleich der steigenden Selbstkosten, will ich in diesem 
Zusammenhange nicht niilicr eingehen.

Im iibrigen bin ich mir dariiber klar, daB auch bei 
Beachtung aller yorstehend angedeuteten Gesichts-
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punkte eine Ilebung unserer. Yaluta so lango wenig 
Aussicht auf Erfolg haben wird, ais unsere Zoilgrenze 
im Westen in der bisherigen Weise durchbrochen 
bleibt und der sittliche Tiefstand weiter Volkskreise 
das Schiebertum und den Schleiehhandel unerhort 
begiinstigen. Diesen Krebsseliadcn an unserem 
Volkskćirper nur, wie es z. B. Calwer tu t, ais eine 
Begleiterscheinung unserer Zwangswirtschaft auf- 
zufassen, lialte ich fiir verfehlt. E rst seit der Revo- 
lution haben diese Erscheinungen den heutigen ge- 
fahrliehen Charakter angenommen. Die schwere

Erschiitterung jeder Autoritat, die Verherrlichung 
der Massentriebe, die Untergrabung der offent
lichen Morał, die mit der Revolution auf den Schild 
erhoben wurden, sind die tieferen Ursachen. Erst 
mu6 unser Volk durch einen schweren Leidensweg 
innerlich gesunden und den W ert des Gutcn das 
war und riieksichtslos niedergerissen worden ist, 
wieder erkennen lernen, bevor diese Imponderabilien 
fiir den Tiefstand unserer Wiihrung ausgeschaltet 
werden konnen.

(Scl^luB folgt.)

Ein neuer Yorschlag zur gesetzlichen Regelung der Kleinaktie.

Wir  sind schon friiher fiir die Zulassung von 
A ktienim  geringeren B etrage ais 1000 J L  

■eingetreten. Abgesehen von einem Berichte iiber 
die Ausgabe von Kleinaktien der United States 
Steel C orporation') is t die Kleinaktie im ląufen- 
den Jah rgang-) eingehend behandelt und die 
Zulassung einer frei iibertragbaren Inhaberklein- 
ak tie  im Bet.rage von 200, beziehungsweise 
100 M ark fiir jedermann in Vorschlag gebracht 
worden, jedoch so; daB der Gesam tbetrag der 
Kleinaktien jeder Gesellschaft einen bestiminten 
Bruchteil, vielleicht von 1 oder 1/3 des Aktien- 
kapitals, nicht iibersteigen darf. Aus den ver- 
schiedensten Griinden,' dem s o z i a l p o l i t i s c h e n  
Grunde, eińeBesserungdes Verhaltnisses zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer lierbeizufiihren, 
d e m  w i r t s c l i a f t s p o l i t i s c h e n ,  eine Kapi- 
talbildung fiir das Kleinkapital zu ermoglichen 
und ferner fiir den aus s t e u e r l i c l i e n 3) und son
stigen G r i i n d e n  abzustossenden Aktienljesitz 
Aufnahmemoglichkeiten zu bieten, wird die F rage 
der Kleinaktie inuner dringender.

Neuerdings macht Dr. ju r. und phil. D a l 
b ę  r  g , R egierungsratim  Reichsfinanzministcrium1) 
bestimmte Yorschlage auf Abanderung des 
Handelsgesetzbuches. D alberg sieht Kleinaktien 
zweierlei A rt vor, f r e i  i i b e r t r a g b a r e  fiir 
(Jnternehmungen mit nachgewiesener Ergiebigkeit 
und N a m e n s a k t i e n  fiir Angestellte und A r
beiter oder dereń Erben, wenn eine Zinsleistung 
verbiirgt und das Recht auf vorzugsweise Be- 
friedigung bei Konkurs oder Liąuidation zuge- 
sichert wird. DemgemaB ste llt Dalberg folgen
den Aenderungsvorschlag zum Handelsgesetzbuch 
zur E rorterung:

1) Vgl. St. u. E. 1903, 15. Febr., S. 278/9.
2) D r. K. F r o c h t l i n g :  „Dio Kleinaktie im auslan- 

dischen und deutschen Recht“ . St. u. E . 1919, 12. Juni,
S. 657/62.

3) Ein entsprechender Antrag Hugenberga im Rahmen 
des Reichsnotopfers wurdo iii 2. Lesung des 10. Auś- 
schusses der Nationalversanimlung ais nicht in oin 
Steucrgesotz gehorig abgelohnt.

4) In  seiner im Druck bofindlichen Schrift: Finanz- 
gesundung aua W ahrungsnot bei Carl H eymanns Verlag, 
Berlin.

„ N o v e l l e  z u m , H a n d e  ls g e .s e  t z  b u cli.
B e t r e f f e n d  K l e i n a k t i e .

Der § 180 des Handelsgesetzbuches wird 
wio folgt geandert:

In Absatz 2 und 3 (schon je tz t zugelassene 
Kleinaktien im B etrage von 200 M ark fiir 
gemeinnutzige Unternehmungen und fiir den 
Fali, daB ihre Uebertragung an die Zustim- 
mung der Gesellschaft gebunden ist), is t s ta tt 
200 M ark, 100 M ark zu setzen. Es wrerden 
im AnschluB an den, den Aktienmindestbetrag 
grundsatzlich auf 1000 Mark festset.zenden 
§ 180 des Handelsgesetzbuches neu die fol
genden Bestimmungen eingefiilirt:

§ 180 a. Aktiengesellschaften, welche drei 
Jah re  langhintereinander mindestens 6 % Divi- 
dende ausgeschiittet haben, konnen ihre Aktien 
oder einen Teil derselben durch Generalver- 
sammlungsbeschluB in Kleinaktien von je  100 
Mark Nennwert zerlegen oder neue Kleinaktien 
mit diesem Nennwert ausgeben.

§ 180 b. Kleinaktien, welche auf den Na- 
men von Angestelhen oder Arbeitern der 
Aktiengesellschaft oder auf den Nanien von 
dereń Erben erster Ordnung lauten, und dereń 
U ebertragung an die Zustimmung der Gesell
schaft gebunden ist, konnen mit einer garan- 
tierten  Mindestdividende von 4 %  und dem 
Reclite auf vorzugsweise Befriedigung vor den 
anderen Aktien bei Konkurs oder Liąuidation 
der Gesellschaft ausgestatte t werden. Is t der 
liiernach erforderliclie Dividendenbetrag in 
einem Jah re  nicht veidient, so is t e r unter 
Unkosten zu verbuchen. Kleinaktien dieser 
letzteren Gattung diirfen nicht mehr ais 25 % 
des Grundkapitals ansmachen. Die Ausgabe 
dieser Kleinaktien ist nicht an die Bedingung 
einer vorausgegangenen Rentabilititt der Ge
sellschaft gekniipft.

§ 180 c. Die nach § 180b den Kleinaktien 
zustelienden Yorrechte gelten ais Sonderrechte. 
Sie konnen nur insoweit wieder aufgehoben 
werden, ais der betroffene K leinaktionar zu- 
stinimt.
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§ 180 d. Die Rechto der Kleiuaktien sind 
im iibrigen — unter Beriicksicbtigung des ge- 
ringeren Nenuwertes — die gleichen, wie die 
der anderen Aktien. Zur Teilnahrae an der 
Generalversammlung sind Personen bereck- 
tigt, dereń eigener oder zur Y ertretung iiber-

tragener Besitz an Kleinaktien den Nenn- 
w ert einer solchen Aktie erreicht, welche nach 
dem G esellschaftsvertrag eine Stimrae g ib t.“ 

Auf dio Dalbergsche Schrift werden wir nach 
dereń Erscheinen noch im Zuśammenhang zuriick- 
kominen. Dic Schri/tkUung.

Zuschriften an die Schriftleitung.
(FUr die in dieser Ablellung erscbelnenden Veroffenillchungen iibernlmmt die Seliriftleiiung keine Verantwortung.)

D ie Entwicklung der Thom asschlackenm iihleo.
Der Aufsatz1) von Ing. K. Rech  in Aachen iiber 

die Entwicklung der Thomasschlackenmiihlcn kommt 
mir erst heute zu Gesicht, andcrnfalls liiitte ich 
schon friiher Veranlassung genommen zu einer 
Erwiderung, die mir notw endig. erscheint aus
schlieBlich in bezug auf die beschriebenen Arten 
von Entstaubungs- besonders Staubsammelanlagen. 
Ais erster und altester Spezialist habe ich natiirlich 
ausreichende Erfahrutigen, und ich habe den Werdc- 
gang und das Verschwinden der verschiedensten 
Anordnungen zur Staubsammlung, besonders der 
Staubkammern und der Staubturme, Zyldone, mit- 
gemacht uberall da, wo es sich um feinen Staub 
handelt, Die vielen von mir vorg,enommenen Ver- 
suche fiihrten mich zu dem Ergebnis, daB nur 
S t o f f i l t e r  zum Sammeln von feinem Staub aus 
der Luft tauglich sind, naturlich nur da, wo atzende 
Eigenschaften in der Staubluft nicht vorhanden 
sind bzw. unschadlich gemacht werden konnen, 
weil Asbestfaden bzw. Asbeststoffe viel zu wenig 
luftdurchlas3ig sind, also sich zum Filtrieren nicht 
eignen,

Mangels wirklich gut funktionierender und 
selbsttatig arbeitender Stoffilter war dio sich immer 
mehr entwickelnde I-Iartzerkleinerung auf S t a u b 
k a m m e r n  und S t a u b t u r m e  angewiesen, die 
sich aber immer unbrauchbarer erwiesen, je feiner 
das Materiał zerkleinert werden sollte, je groBer 
also die Staubentwicklung wurde, also je starker 
die Absaugung und somit staubhaltiger die abge- 
saugte Luft wurde. Der Staub lagerte sich trotz 
aller eingebauten Widerstande in den Kammern 
und Turmen nicht ab; er tra t zum botrachtlichen 
Teile aus der Luftaustrittsoffnung verlustbringend 
und belastigend fiir die Nachbarschaft ins Freie. 
Es half auch nicht, daB die Wandę mit Stoff be- 
nigelt wurden. Die Poren setzten sich zu, die 
Handibreinigung wurde vernachliissigt, und der 
Uebelstand blieb bestehen. Das ist dic Geschichto 
der auch schon langst tiberwundenen Staubkammern 
und Stiubtiirm e.

Nun versuchte man die Snmmlung in anderer 
Weise, und zwar durch den F l i e h k r a  f t a b ś c h e i d e r ,  
der zuerst unter dem Namen „Zyklon“ bekannt 
wurde. So gut wie diese Apparate sich zum Sam
meln vnn groben und schweren Luftbeimengungen

*) St. u E. 1917, 17. Mai, S. 465/74.
XLVI.„

eignen mogen — obschon in vielen Fallen grOBere 
Biluilter, in denen sich die Luftgeschwindigkeiten 
betrachtlićh vcrringern, dieselben Dienste leisten 
diirften — so sicher versagen sie bei dem feinen 
Flugstaub, auch wenn eine Reihe hintereinander 
geschaltet wird, was noch nicht einmal zu empfehlen 
ist wegen des wie d e r ho H en Wechsels der Luft- 
geschwindiglceit. Es bleibt nur noch dieWasserbe- 
rieselung — um alles anzufu&ren, was sich nicht 
eignet — zum Trennen der Luft von dem feinen 
Staub. — Naclidem der Staubturm nicht den Er- 
wartungen entspra'ch, fiihrte man Wasser oder 
Dampf fcin verteilt dem Staubluftstrom entgegen 
und erreichte etwas mehr Erfolg. Dafiir tauM ite; 
man aber den Schlamin ein, den los zu werden 
nicht uberall moglich ist, ganz abgesehen davon, 
daB nicht uberall die erforderlichen Wassejmengen 
zur Yerfiigung stellen. Es bleiben also nur noch 
S t o f f i l t e r ,  und die behaupten auch, wie die E r
fahrung lehrt, das Feld, allerdings nachdem manche 
verfehlte Bauart zu Grabę getragen war, durcli- 
weg infolge ungeniigender selbsttatiger Abreini- 
gung oder sonstigen Bauartfehlern. Besonders 
waren es Z i c k z a e k - F i l t e r ,  bei denen schlechte 
Erfahrungen gemacht wurden.

Das veranlaBte mich, zu dem S c h l a u c h s y s t e m  
iiberzugehen. Wenn ich auch noch Erfahrungen 
sammeln und dabei manche Enttauschung erleben 
muBte, so habe ich jetzt doch schon seit langen 
Jahren in allen Kulturweltteilen die Be weise ge- 
liefert, daB Stoffilter in Form von Schlauchen un- 
ubertroffen sind. Tatsiichlich haben sich auch 
viele FirmCn meine Erfahrungen schon zunutze 
gemacht, indem sie ausschlieBlich Schlauchfilter 
bauen, empfehlen und verkaufen; m it welchem 
Erfolge, das lehren die Erfahrungen.

Wenn nun der Verf;isser des oben angezogenen 
Aufsatzes die S t o f f i l t e r ,  weil untauglich, ais 
iiberwunden bezeichnet, obschon es — wie jeder 
einigeimafien in die verschiodenen Arten von Staub- 
sammlungen Eingeweihter weiB — umgekehrt ist, 
so verbreitet er sich doch in den Zeichnungen auch 
uber die von einigen Werken an Stelle von Kammern 
und Turmen getroffenen Anordnungen mit Zyklon 
und Stoffilter und ordnet zu meiner Genugtuung 
hinter einem Fliehkraftabseheider ein Stoffilter
— SchlauchstaubfjJter — Abbildung 1 des erwahnten 
Aufsatzes, a n ; damit durfte wohl zugegeben sein

173
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daB der Zyklon zum Sammeln des feinen Staubes 
nicht ausreicht. Es wird also wieder zum Stoff- 
filter gesriffen. Die Sache wurde mithin falscłi auf- 
gefaBt. Es ist niimlich nicht allein zweeklos, einen

Fliehkraftabscheider vor das- Stoffilter zu schalten
— damit diesem die schwerste Arbeit iiberlassend—, 
sondern sogar schiidlich. PJs empfiehlt sich dringend, 
den zentrifugal abgeschiedenen schweren Staub 

;mit ins Filter zu fiihren, weil er die selbsttiitige 
Abieinigung — die ich ais yorhanden iiberall vor-

dienen. Die Staubąuellen wurden in geeigneter 
Weise durch Rohrleitungen dem Behalter ange- 
schlossen. Ein H auptrohr von liier fiihrte zum 

Beth“-Filter, aus dem ein ,,Beth“-Exhaustor dio 
gereinigte Luft absaugte und ins Freic 
blies. Die Reihenfolge war also:

Staubąuellen,
Rohrleitungen, 
Staubablagerungsraum,
Rohrleitung,
„B e th “ -Eilter,
Rohrleitung,
„B oth“ -Exhaustor und schlioBlich 
Rohrleitung ins Ereie.

Es war also eine Saugfilteranlage. 
Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, 
daB der Automat an dem „Beth“-Filter 
die Schlauche nicht reinhalten, somit 
nicht betriebsfahig erhalten konnte. Der 
uberaus feine Staub versetzte die Poren 
vollstandig. Nachdem auf meinen schon 
friiher gemachten Vorschlag die Staub- 
behalter beseitigt und die Rohrleitung 
unvermittelt ins Filter gefiihrt worden 

war, ging dic Anlage trotz der groBeren Staubmenge 
tadellos. Es war,"wie ich wiederliole, eine Saugfdter- 
anlage.wie ich sie iiberall zur Staubsammlung ver- 
wende. Die von mir und allen wirklichen Fachleuten 
gemachteńErfahrungenlehren, daB D ruckfilter nicht 
zu empfehlen sind. Zum Beweise mag folgendesdienen.

Abbildung 1. Entstaubungsanlage m it Sammelkanal.

aussetzen muB — unterstiitzt. Fiir denjenigen, 
dej sich dies nicht erklarcn kann, mag ais Bcispiel 
besonders eine von mir ausgefiihrte Entstaubungs- 
und Staubsammelanlage in der Rohmehlabteilung 
einer groBen Zementfabrik dienen. — Auf Wunsch 
sollte ein Yorhandener groBer Staubbehalter ent- 
gegen meinem Yorhalt ab  Yorablagerung weiter

Bei Verwendung dieser F ilterart herrscht vom 
Eshaustor an bis hinter das Filter Ueberdruck. 
Durch die etwa yorhandenen oder sich einstellcn- 
den Undichtigkeiten in den Rdirleitungen wie dem 
Filter besonders in Holzgehiiusen und yielleiclit zu 
groBer Durchliissigkcit des Filterstoffes tr i t t  ein 
Teil der Staubluft wieder in den Fabrikraum, wonn
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das Druckfilter nicht m it einem geschlossenen 
Gehausc verselien und die filtrierte Luft ins Freie 
gefiihrt wird, was allerdings selten der Fali ist. 
Auch aus dem Qucrsclinitt zu Abbiidung 1 geht 
dies nicht ausreichend horvor, obschon ein Rohr
—  doch nur mit dem h a l b e n  Quersclmitt des 
Einfiihrungsrohres — aus dem iiber dem Filter 
liegenden Kasten ins Freie gefiihrt erscheint — 
ob und welche Luft abgcfiihrt wird. —

ACiBerdem spricht noch besonders fiir die Ver- 
wendung von Saugefiltern — mit denen eine Anord- 
nung in der Abbiidung 2 „Thcmismiihle der TJsines 
Metallurgiąues de la basseLoire Trignac“ ,als neuzeit- 
lich bezeichnet werden kann— , daB die in allen Ab- 
teilungen hiiitereinander folgende Abreiniguńg der 
Schliiuche wesentlich durcli die cinfach einzufuhrende 
Gegenluft unterstiitzt wird. Damit, wie die einzelnen 
Anschliisse an den stauberzeugcnden Maschinen 
zu bewirken sind, bringt der Verfasser bzw. bringen 
die einzelnen Anlagen niclits Neues. Es ist schon 
solange, ais es wirklich gute Entstaubungs- und 
Staubsammelaiilagen gibt, bekannt, daB die Staub- 
hiftrohrem it Neigung und Steigung zur Vermeidung 
von Ablagerungen auszufiihren sind, und zwar, 
wie dio Erfahrung lehrt, fiir g e wo h n l i c h ,  und 
wegen der Beeinflussung durch die Luftstromung im 
aufsteigenden Ast mit GO0 und im absteigcnden Ast 
mit 45°. Ist das Filter zu weit entfernt, so wird 
ein sogenannter Sammclkanal eingeschaltet, siehe 
nebenstehende Abbiidung 1, in den alle Rahre — 
so weit no twendig-— miinden und von dem ein Haupt- 
rohr ins Filter fiilirt. Der Kanał erluilt eine Vor- 
richtung — fiir gewohnlich langssm gehcnde 
Schnecken — zur Auskchrung des sich unvermeid- 
lich ablagernden Staubes. In vorstehendem sind 
i iberal l  Saugefilter vorausgesetzt, wie sie auch in 
meiner Ausfiihrung in der Abbiidung 2, Zement- 
miihlo, recht deutlich ersichtlich sind. Derartige 
Anlagen arbeiten in allen Kulturstaaten in allen 
Industriezweigen, also auch i n T h o ma s s c h l a c k o n -  
mi ihlen iiberall, wo die W artung eine sachge- 
miiBe ist, m it bestem Erfolg, was der Verfasser dieses 
jederzeit nachweisen kann.

Es miissen fiir jeden einzelnen Fali die Apparate, 
wie' Filter und Exhaustor, in ausreichender GroBe 
gewiihlt, die ganzo Anordnung richtig getroffen 
und dafiir gesorgt werdon, daB keine Kondensa- 
tionen stattfinden, dic entweder durch Einfiihrung 
warmer oder heiBer trockener R ńnluft in die Staub- 
luft, Isolierung, Warmstellung des Filtcrs oder 
B.iuart dieses fiir Kondensatableitung fermieden 
werden konnen. Hierzu gclioren allerdings Er
fahrungen, die nicht jedem zur Seite stehen, und 
deshalb gibt es auch so viele Anlagen mit 
Schlauchfiltern, die vollstandig versagcn.

Liibeck, im Februar 1919. W .  F .  L .  B e l l i .

* *
*

In dem Aufsatze „Entwicklung der Thomas- 
schlackenuiiihlen11 vom 17. Mai 1917 habe ich be-

ziiglich der Ventilation dieser Betriebsanlagen ledig- 
lich Staubsammelanlagen, die einer W artung be- 
diirfen, einen VerschleiB und unter Umstanden 
sonstige Nachteile aufweisen (Filteranlagen), solchen, 
in dieser Hinsicht wirtschaftlicher arbeitenden An
lagen (Staubkammern) gegeniibergestellt, oline dabei 
auf die verschiedenartigen Filteranordnungen nillier 
einzugehen, Aveil samtliche Filter je nach ihrer An
ordnung und demgemiiB Beanspruchung mehr oder 
weniger d<yn VerschleiBe unterworfen sind und des
halb alle Filteranlagen dementsprechend einer War
tung bediirfen.

Durcli die gedriingteren Raumverhiiltnisse der 
TsTeuanlagen wurde es zur Bedingung, den Weg der 
Entstaubung moglichst zu verkiirzen, und ist aus 
diesem. Grunde das Filtersystem wieder aufgegriffen 
worden. Je  nach der Wahl desselben- diirfte hin- 
sichtlich der Zuverlassigkeit, des Kraftverbrauches 
des Exhaustors und des VerschleiBes an Filtern ein 
wesen tli chor Unterschied bestelien. Den Fachleuten 
der Thomasschlackenindustrie sind die Nachteile der 
Saugefilter bekannt, und so wurde in der Anordnung 
E\'haustor, Zyklon, Schlauchfilteranlage ein giin- 
stigeres Ergebnis erblickt, wobei gegeniiber dcm 
Suugschlauchfiltersystem folgende Yorteile Erwali- 
nung verdiencn:

1. Stets ungehemmter Abzug der Staubluft in 
den Apparaten und Leitungen, wodurch

2. stets -gute Yentilationswirkung bei geringem 
Kraftbedarf des Eshaustors.

3. Gute Staubabscheidung und auBerdem Luft- 
druckverminderung im Zyklon, wodurch

4. Entlastung, leichte Reinigung und moglichstc 
Schonung der Filter, weil

5. die in die Filter gelangten leichten Staubteile 
(Staubdunst) sich nur auf der Filteroberfliiche liiedcr- 
schlagen, nicht aber in die Poren des Filterstoffes 
gedruckt werden, zumal ein E>cliaiiśtor nur fiir sehr 
geringen Druck bemessen ist.

Des weiteren nehme ich Veranlassung, auf die 
Widerspriiche der Firma Beth hinzuweisen, welclie die 
vorstehend er wilhnten V orzuge nur bestiitigen konnen.

Am Schlusse ihrer Ausfiihrung betont die 
F i r m a  B e t h ,  dafi ihre Saugfilteranlagen in allen 
Industriezweigen arbeiten und hebt besonders her- 
vor, „ a l s o  a u c h  in T h o m a s s c h l a c k e n m i i h -  
l en i i bera l l ,  wo die W a r t u n g  eine s ach-  
gemi iBe,  m i t  b e s t e m  E r f o l g e “ , wahrend ge- 
nannte Firma eingangs ihrer Ausfiihrung die Ver- 
wendung ihrer Stoffilter von der Bedingung ab- 
hiingig macht „ n a t i i r l i c h  n u r  da ,  wo i i t zendo 
E i g e n s c h a f t e n  in d e r  S t a u b l u f t  n i c h t  vor -  
h a n d e n  s i nd . “

Angesichts dieses Widerspruches gibt die Firma 
Beth zu, daB es doch Industriezweige gibt, zu deren 
Entstaubung ihre Stoffilter sich entweder nicht.oder 
nicht besonders eignen.

Hierzu sei bemerkt, daB Thomasseklaekc 50 % 
und mehr Aetzkalk enthalt, hygroskopische Eigen
schaft besitzt und bei einem gewissen Feuclitigkeits-
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gra de verstopfend und zerstorend auf die Stoff.Iter 
einwirkt.

Elie Staubkammern angelegt worden sind, wurde 
diese Erfahrung seinerzeit zuerst an Staubsanunel- 
anlagen mit Saugef.ltern, auch SchPuchf.ltcrn und 
selbsttatigen Abklopf- oder Abschiit.telvorrichtun.Een 
gemacht. Die an den Filtcrn aufgetretenen Er- 
scheinungen licBen diewahreUrsache der Storungen 
nur zu gut erkenncn. Durcli dic unter Umstanden 
sehr rasche Verstopfung der Filter erfiillten diese 
Filteranlagcn weder den teclmiscli gedachtcn Zweck, 
noch entsprechen sie den wirtschaftlichen und 
gesundheitlichen Anforderungen. Beim Zusetzcn der 
Filterporcn dureh die angesaugten Staubteile wurde 
die Wirkung des Exhaustors bzw. der Yentilation 
abgeschwiicht und schlieBlich unterbrochen, weil die 
vcrstopften Filter dann nur ein Hindernis in der 
Ventilation bildeten. Das darauf eintretende Zer- 
reiCen der durcli die Einwirkung des Aetzkalkes 
morsch gewordenen Filter infolge der Ansaugung 
verschaffte der Staubluft unmittelbaren E in tritt in 
den Exhaustor, und diese -wurde ąlsdann, ohne 
die Staubteile abscheiden zu konnen, also unfiltriert, 
ins Freie geblasen. Dieser Uebelstand, den die 
Firma. Beth auf die Staubkammorankigon anwendet, 
durfte in der Thomasschlaekenindustrie bei Saiigc- 
filteranlagen ein tiigliches Yorkrmmen sein. Die 
unvermeidlich sich einstellenden Undichtigkeiten bei 
den Filtern werden auch zugegeben. Hierbei bemiiht 
sich jedoch die Firma Beth, es da anzubringen, wo 
es nicht zutrifft, wiihrend dies crfahrungsgcmiiB eine 
Erscheinung bei Saugefdtern ist.

Wenn nun die Firma Beth Stanbkammeramkgen 
ais ungeeignet in den Hintergrund stellt, só diirfte 
dies auf ungeniigendcr Kenntnis techniseh richtiger 
Anlagen und auf der Unerfahrenhcit in der Thomas- 
schlackenindustrie beruhen. E rst nach Anwendung 
von Saugef.lteranlagen wandte man sieli in dieser 
Industrie dcm Stuubkammcrsystem zu, das man 
derąrt zweckentsprechend durchfiihrte, daB die 
Luftu ng des Arbeitsraumes den gesundheitlichen Yor- 
schriften entsprach und die Ausstromung aus den 
Kammern seitens der Aufsichtsbehorde nicht be- 
anstandet wurde. Die Ausstriimung konnte demnach 
weder beliistigend noch vcrlustbringend sein. Die 
Niederschl'igsfiihigkeitvonKammerabteilzuKammer- 
abteil hatte z. B. das Ergebnis von 40 % ; die Feinheit 
des gesammelten Flugstaubes betrug in den einzelnen 
Abteilen iiber 100 %. Eino Kammeranlage in dieser

Ausfiihrung durfte sich wohl in dcm Rahmen der 
Yollkommenheit befinden und das Ergebnis die Be
hauptung der Firma Betli wi<Jerlegen. Eine solclic 
Kammeranordnung beniitigte keine W artung und 
kostete keine Unterhaltung, welche Vorziige eine 
Saugcfilteranlage niemals aufweisen wird, die viel- 
mehr nach dem Eingestiindnis der P'irma Beth 
ubrigens nur dann betriebsfahig sein kann, wenn 
schwerc Staubteile in die Filter gefiihrt werden, da 
fcine Staubteile die Porpn vollstiindig versetzen. 
In der Ventilation bedeutet diese Bedingung eine 
liberaus starkę Absaugung des Mahlgutes im Inter- 
esse der Reinhaltung der Filter, wo dureh in wirt- 
schaftlicher Hinsicht ohne Zweifel ein grijBerer Kraft- 
verbrauch des Exliaustors und ein sehr starker Ver- 
schlciC der Filter verursacht wird, denn durcli die 
Einfiihrung der schweren Staubteile wird eine starkę 
Rcibung auf der Obcrfliiche und in den Poren der 
Filter bezweckt.

Audi betreffs Verwendung von Zyklonen (Flieh- 
kraftabscheidcrn) vertritt die Firma Beth einen 
irrigen Standpunkt und befindet sich auch in dieser 
Hinsicht im Widerspruche mit sich selbst. Wahrend 
genannte Firma sich einerseits bemiiht, die Zweek- 
losigkeit und Unzuverląssigkeit dieser Abscheider 
zu schildcrn, hebt sie anderseits bei der Beurteilung 
der Fliehkraftabscheider mit angeschlossenen Filter
anlagcn die Leistung der Zyklone ganz besonders mit 
den Worten „:damit diesen die schwerste Arbeit 
tiberlassend“ hcrvor. Dieser W ortlaut diirfte die 
Zj’klone nur ais gute Niederschl gsvorrichtiingen be- 
stiitigen, und meine Ueberzeugung gcht daliin, daB 
eine Gruppe liintereinandcrgeschalteter Zyklonegenau 
dieselbe Wirkung abgeben wiirde, wie eine vorteil- 
haft angelegte Kammeranlage, wobei jeder Zyklon 
fiir sich ein Kammerabteil darstellt.

Wenn nun in den neuzeitlichen Thomasschlacken- 
mtihlen aus dem vorstehend erwiihnten Grunde zur 
Ventilation wieder Schlauchfilter verwendet werden, 
so diirfte dies m itBezug auf die Anordnung dersel
ben fiir die Bethschc Stellungnahme immerliin keine 
Gcnugtuung bedeuten. Die Bethsche Entstaubungs- 
einrichtung ist, \ wenn gegenwartig auch noch ge- 
briiuchlich, dureh die zweifellos vorteilhaftere An
ordnung Exhaustor, Zyklon, Schlauchfilteranlage 
ubertroffen, die nicht allein in der Thomas- 
schlackcnindustrie, sondern im allgemeinen die Ent- 
staubung der Zukunft sein durfte.

Aachen, im August 1919. - K .  R e e h

Umschau.
Der Warmeingenieur.

Diesen Begriff, der eine neue Fakulta t bedeutet, hat 
die „ U e b e rw a c h u n g s s te i le  fu r  B re n n s to f f -  u n d  
E n e rg ie  w ir t s c h a f t  a u f  E isen  w e rk e n "  in  D u sse l
d o r f  gepragt. Sie verstolit darunter Ingenieure, die auf 
groBeren, mittleren oder -Gruppen von kleinen Werken 
angestellt sind und lediglich dio Aufgabe haben, an Warme 
urid Energie zu sparen. Eine groBe Eeihe von an die ge
nannte Ueberwachungsstelle angeschlossenen Werken hat

bereits dieso Einriehtung getroffen und glanzende Erfolge 
m it ihr erzielt. Durcli zielbewuBte Ucberwachung sowohl 
der einzelnen Eeuerstello ais auch der ganzen warme- 
wirtschaftlichen Werksorganis.ation lassen sich gewaltige 
Mengcn an Kohle sparen. Die Dussoldorfcr Ueberwachungs
stelle, vom V ere in  d e u ts e h e r  E is e n h u t to n le u te  
ins Leben gerufen und seit vier Monaten auf dem Gebiete 
der Kohlenersparnis praktisch tiltig, hat bei Ausubung 
der Werksuberwachung erkannt, daB die „Warme- 
ingenie\jro“ einer besonderen Ausbildung bedurfen, und
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zwar theorstisch und meGtechnisch. Sie rief daher einen 
14tagigen Ausbildungskursus ins Leben, der in Dortmund 
vom 20. Oktober bis 1. November d. J. stattgefunden hat 
und von 100 Horern aus allen Gauen Deutschlands besucht 
war. Bis zum Schlusse des Kursus lolgten diese Herren 
mit grollter Aufmerksamkeit den zahlreichen Vortragen 
und Uebungen des anstrengenden Programms mit unge- 
teilter Aufmerksamkeit. Die Vortriige erstreckten sioh 
auf „Warmebilanzen", „MeBwerkzeuge", deron Anweu- 
dung im Betrieb (,,MeBlehro“ ), ausgewahlte Abschnitto 
der Verbrennungslehre sowie oinen grundlegendon Lehr- 
gang der Verbrennungslehre, Idealo Warmewirtschaft 
eines Hiittenwerkcs, Normen fiir Leistungsversuche, 
„Strahlung und Leitung" und „Tabellenwesen“. Dio 
Uebungen bestanden in dor Vornahmo eines Kessel- 
versuehs mit minderwertigen Brennstoffen, der Unter- 
suehung eines Walzwerkswiirmeofens und Versuohen an 
einer fehlerhaften Dampfmaschine, sowio Eichungon von 
MeBwcrkzeugen. Bcsiehtigungen der, wiinnowirtschaft
lichen Eiririchtungen der groBen Dortmunder Werke er- 
giinzten das Gelernte, Aussprachen forderten den Ge- 
dankenaustausch und kniipften fur die Zukunft wertvollo 
Beziehungen. Eine von einer groBon Zahl fiihrender Firmę n 
aus eigenem Antrieb reich beschickto Ausstellung von 
wiirmetechnischen MeBwerkzeugen, die zum Teil im 
praktischen Betriebe vorgefuhrt wurden, zeigte, welch 
reges Leben auch auf diesom wichtigen Gebiot heute 
herrsrht.

Eroffnet wurde der Kursus durch oinen Vortrag des 
LeitersderWarmestello, H  ittonjiroktor K. Rum -
m el, uber D e u ts c h la n d s  W a rm e s p a rw ir ts c h a f t .  
Aus seinen bemerkenswerton Ausfiihrungen sci folgendos 
wiedergegeben:

An Hand von reichen statistischen Unterlagen und 
mit Hilfe von graphischen Planen und Zahlentafeln glic- 
derte der Vortragende unseren Kohlenverbrauch in die 
Rchstoff-, Brennstoff-, Ersatz- und Abfallwirtschaft und 
zeigte die ungeheure Verzweigung des Warme- und Energie- 
stromes uber das weite Feld wirtschaftlichon Lebens. Zur 
Verfugunp stehen uns heuto kaum gonugendo Brennstoff- 
mengen, um unter unserer bisherigen Art des Verbrauches 
die Hiilfte unserer Industrie einsehlielilich der land wirt
schaftlichen auf rechtzu erhalten.

Eine Steigerung der Kohlonforderung ist nur moglich 
durch den Willen der Arbeiter; technische und geldlicho 
Fragen kommen weniger in Betracht; sie wiirden haupt
sachlich in dem Wohnungsbau fiir dio Unterbringung 
gioBorer Arbeitermengon liegen. Die Hebung der Leistung 
des einzelnen Arbeiters sowohl nach Menge ais auch nach 
Giitc ist im wesentlichen eine psychologische Frage. 
E.satzbrennstoffe stehen uns wenig zur Verfpgung: 
Naturgas haben wir nicht, Oel ist an sich zu wenig vor- 
handen, namentlich nach Verlust des Elsasses; die Holz- 
mengen, die herangezogen werdon konnen, sind viel zu 
gering. Torf haben wir zwar reichlioh, auch ist dio tecli- 
nischo Frage der Torfgasmaschine gut gelost, uber nioht 
die wirtschaftlicho; hier maeht das im Yorhaltnis zum 
Heizwert groBe Volumen des Torfes und sein Wassor- 
gehalt Schwierigkeiten. Wir mussen uns daher nach 
anderen Quellen der Ersparnis umsęhen.

An Fremdąuellen fur Energie kommt vor allem die 
Ausnutzung unserer Wasserkrafte in Betraoht, duroh dio 
innerhalb der wirtschaftlichon Ausbaumoglichkeiten etwa
10 M ili t  Steinkohlo jahrlieli gespart werden konnten. 
Auf dom eigentlichen Gebiete der Bronnstoffwirtschaft 
konnten wohl im Laufe einiger Jahre durch technische 
Umgestaltung Ersparnisse von gowaltigem Umfange ge
macht worden, aber abgesehen von der Zoit, die hierzu 
erforderlich ware, muBten unbegrenzte Mittol zur Vorfii- 
gung stehen. In  vielen Fallen durfte auoh nicht einmal im 
bisherigen Sinne nach der Wirtschaftlichkeit des Ersatzes 
gefragt worden; d. fc. es muBte zum Teil davon abgesehen 
werden, die aufzuwendendon Kapitalien aus der Erspar
nis in der ubliclien Weise zu verzinsen und zu tilgen. Auch

an der Raumfrago, d. h, am Jlangol von Pla.tz fur den 
Umbau der Anlagen, schoitort oft, namentlich boi Ab- 
hitzoverwortungsanlagen, die Moglichkeit des Umbauos.

Eino der wosentlichsten Aufgabon fiir dio Umgesta,!- 
tung der Ausnutzung ist dio Ver 'a s u n g s f ra g e , d. h. Ab- 
kehr von der unmittelbaron Vcrfouerung und Verwendung 
des Gases ais Wilrmetrager mit oder ohno Urteergewinnung. 
Es wiirden sich, wonn alle jetzt unmittelbar vorbrannto 
Kohle vergast wiirde, mindestens 12 Mili. t  Steinkohlo 
jahrlioh sparen las8cn. Aber oine so allgemeino Umstellung 
ist nieht durehfiihrbar; auch sind, wenigstens bei der 
Urteerfrage, wedor dio technischen noch dio w irtschaft
lichen Fragen heute volIkommen gelost. Auf dom ganzen 
Gobiet der Vergasung herrscht aber schon oine fieber- 
hafte Tatigkeit.

Ein woitores wosontliches Gobiet fur dio Moglichkeit 
von Ersparnisson ist das dor Abhitze in ihren versohie- 
donon Formen ais Abgas, Abdampf und Zwischendampf. 
Allein durch Erhohung des Bruttonutzeffektes infolge 
Steigerung des Wiirmegofiillos bei nur 2000 geringerer 
Abgastemperatur lieBen sioh aus industriellen Feuerungen 
mehrero Millionen Tonnen jahrlieli an Steinkohlo sparen; 
vielfach hindert aber dio Platzfrago; auch dio zwock- 
maBigste Form dor Ausnutzung ist umstritten.

Fiir dio Ausnutzung von Ab- und Zwischendampf 
bieten sich noch viclo Moglichkeiten. Es wird loider viol 
zu wenig beaohtet, daf3 koino andere Form der Warme- 
a  isnutzung auch nur ontfernt dio gunstigen Ausnutzungs- 
ziffern des Brennstoffes ergibt wie die Dampfwirtschaft 
boi Ausnutzung dor Kondensationswiirme des Dampfes zu 
Heiz- oder iilmlichcn Zwecken. Dabei ist der Bedarf an 
Heizdampf gar nicht so go ring, wie man anzunehmen 
scheint. Selbst auf industriellen Werken sind fur Biiro- 
und Werkstattbcheizung nicht unerheblicho Wiirme- 
mengen notig'; dann wird zum Eindampfen, Trocknen, in 
der Beizerei usw. houte noch manche Wiirmeeinheit 
unnotig vcrstocht. Ihre Bedeutung gewinnt die Ange- 
legenhoit aber orst dureh dio Koppelung der Abdampf- 
wirtschaft (im weiteren Sinne der Ab warme) der indu
striellen Werke mit Fernhoizwerkert fiir die Ileizung von 
Biiros, K rankenanstalten und Wolinhiiusern und der 
Abgalio von HeiBwasser an andere Industrio n. Hier lassen 
sich viele Millionen von Tonnen Steinkohlo jahrlieli sparen; 
beispielsweise konnto der'ganzo  Heizkohlenbo larf dor 
Industriestadte bei restloser Durohfuhrung der Aufgaben 
gespart werden. Natiirlich wechselt hier die GroBe der 
Wirtschaftlichkeit bei der Verschiedenheit des Bedarfes 
und der Eigenheit der Betriebe stark, so daB in jodem 
Einzelfall eine Sonderbehancllung durch Fachlouto er- 
forderlieh ist.

Wie gesagt, lassen sich aber alle diese Moglichkeiten 
(und auch noch eine ganze Reihe iihnlicher von geringerer 
Bedeutung) nicht so schnell in dio Praxis umsotzen; wir 
konnen damit der Not des Tages nicht stouern. Sofort 
hilft unB nur die Organisation. dic Einfiihrung von allen 
MaBnahmen, die eine Vergeudung von Warine unterbinden. 
Ein vielgliedrigcr Aufbau einer solchen Organisation ist 
moglich und notwendig. Zuniichst muB jede Fe,uerstelle 
bis in die Haushaltungen hinein fur sioh einer U nter
suchung und standiger Ueberwachung untorzogen werden; 
daruber bau t sich die Sparwirtschaft der einzelnen Bo- 
triebe, Selbstandige hauptamtliche Wiirmeburos, wie 
sie auf groBen Werken von der Dusseldorfer Warmestclle 
eingerichtet wurden, haben sioh ais nachst hohere Stufo 
glnnzend bewahrt. Daruber stehen Organisationcn, dio 
ganze Industrien beraten und iiljerwachen, wie gerade 
die erwahnte Diisseldorfer Einrichtung fur die Eisen
industrie. SchlieBlich lassen sich alle dieso Einrichtungen 
in dem Sachverstiindigonrat des Reichskohlenrates zu 
gemeinsamer Arbeit zusammonfossen.

Die Diisseldorfer Organisation stellt ihre Erfahrungen 
allen almlichen Griindungen bcreitwilligst zur yollen Ver- 
fugung, um dem groBen Ganzen zu niitzen und der Kohlen- 
not nach Kraften zu steuern.
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Bewertung elektrischer Abfall-Energie.
Im  „N euen Wioner T a g e b la tt" . vora 24. Mai d . J. 

orschien oino Voroffentlichung von D r. F r. G am il- 
sch ag g , dio uns dureh don Hinwois auf don Umstand, 
elektro-chemische Vbrgiingo in gewissom Sinne zur Auf- 
spaicherung elektrischer Energio zu benutzen, allgemein 
gultige Bedeutung zu habon scheint und deshalb h:er aus- 
zugsweise wiedergegeben sei, obwohl der Vcrlasser sioh lo- 
diglioh auf die Verhiiltnisso Doutsch-Oesterroiehs bozieht.

Dor Vorfassor to ilt das Geb'ot dor Vorwortung dor 
e lektr sehen Energio in  zwoi Bi cicho: das der elektrischen 
K raft u id  dos elektrischen Lichtes einerseits und das dor 
elektroehemisehen Anwendungcn andororsoits. Wahrend 
Stroin furdasorstó Anwondungsgebictdasganze Jahrsogar 
un ter Vbi'handonsoinontsproohendor Roservo fiir dio hier 
in F ra ie  koramenden Industrien  vorhanden sein muB, aber 
yerhaltnismaBig li ihenPreisyertragt, da  nurdie Erwiigung, 
wio viol der kostbaron foston und fliissigen Brennstoffe 
dureh ihn orspart worden kann, maBgobend ist, muB 
dersolbe im Bereieh dos zwoiten Anwondungsgobietes zu 
auBerordentlich goringom Preis orzougbar sein, wenn sich 
seino Anwendung lohnęn soli, wobei sich zeigen laBt, daB 
hier auf dio bestiindig gleichmilBig bl ibende Strom- 
lioforung um so weniger W ert gelogt werdon kann, je 
geringer dor Strompreis ausfiillt. D araus folgt, daB sich 
fiir diese, Zwecko noch m it Vorteil Energiemengen zur 
Stromorzeugung yerwerten lassen, deron Erfassung dureh 
ihr Vorhindensein 'innorhalb ganz bestim m ter Zeit- 
abschnitto sonst w irtsehaftlich kaum mogiieh wiire. 
Solche Euergiomengen, wio sio z. B. in den Wasser- 
mongon der Alponbiiche in stark  schwankondom und nur 
inncrhalb einiger Monato zur Verwertung brauehbarent 
U.nfaug zur Vorfuęuug stehon, bezeichnet der Vorfasscr 
ais alektrischo Abfall Energio und ompfiehlt ihro Nutzbar- 
maohung im Gebiet dor elektro-chomischen Vorgang- 
deswogen ganz besondors zur Darstellung von Kalzium- 
karbid, weil dio Fabrikation desselben an sich verh:.Utnis- 

' miiBig oinfach und mit goringon A ilagekosten durchfiihr- 
bar ist. Von don dazu benotigten Rohstoffon, goloschtem 
Kalk und Koks, glaubt dor Verfasser dio Beschaffung 
des letzteren  dureh die Gaskoksliefennigen der Gas- 
anstalten D3utseh-Oesterreichs sichergcstellt, wahrend er 
dem moglichst un ter Staatsmonopol herzustellenden 
Fertigorzeu’nis, dem K alzium karbid, ais Speicher der 
groBanMangen Abfall Energio ein sclir uinfangreiches An- 
w endua^s'ebiet in der Beleuchtung kleinerer, nicht mit 
G asanstalten vorsehonor Ortschaften, sowio dor Klein* 
industrio und L a n d  wirtschaft Zur Verwendung ais go- 
fahrlos lagerbarer Betriebsstoff fiir Antriebsrr.otoren aller 
A t  voraussagt, ganz abgesehen von der chcmischen 
weiterverarbeitenden Industrie, dio im Kalziumkarbid das 
Ausgangsprodukt fur ’, i i l - ;  ehe aiidare Erzaugnissa sioht, 
sow e den b sh er ublichen 
Anwendungcn zu SchweiB- 
und Schniedzwecken. H ier
zu moehten wir jedooh be- 
morkon, daB unseres Wissens 
dio Vcrwendung von Aze- 
tylen zum A ntrieb von Ver- 
brennungsinotoren yorliiufig

ppjnoeh nicht ais vollig gelosto Aufgabe zu betrachten ist. 
y'Ą\venn auch stellenweise die Vorsucho im Betrieb von 

•■.'JAutomobilon m it Kalziumkarbid orfoIgversprechend ver-
■ j^laufcn sind. Noch mehr aber gilt d er angedeutete Vor- 
;<;:behalt von dem dom Kalziumkarbid vom Verfasser in 
..^Aussicht gestellton Anwendungsbercich ais Hcizmatorial 

jj-.statt Kohle fiir Kessel,. Hans- und Kiichenbrand, da  uns 
'•‘'-bisher nocli keine Ausfuhrung bekannt wurde, um die 

bei der Karbidorzeugung aufgestapelte Warnie in prak- 
■?' tiseh brauchbarer Form zu genannten Zwecken wieder 
. freizumachen. E rst wenn dio Frage dieser yorliiufig 
, noch zwoifelhaft orseheinenden Anwendungsmoglichkeiten 

gelost sein sollte, diirfto die Kalziuir.karbid-Erzeuf. ung in 
: ,so gro Bom, vom yerfasser, geplanten Umfang fiirDeutsch- 
■■ Oesterroich oin gewinnyerhaiflendes Absatzgobiet worden, 

dann aber auch oino iiber Doutsch-Oostorreich hinaus- 
groifende Bedeutung fiir alle diejenigen Liinder gewinnen 
dio ihrorsoits, wenn auch yielleicht nicht in dem MaBe 
wio Dcutsch - Oosterreich, iiber „eloktrische Abfall 
Energie*1 yerfugen.

'i Baachtbar und dankonsw ert bleibt immerhin der. 
Hinwois d o s1 Vorfassers, daB in den elektro-chemischen 
Vorgangcn eino Speiehennojlichkeit fiir elektrische Ener
gio goboten ist. Vielloioht triigt dieser Hinweis auch zur 
Losung der schon oft angeschuittenen Frago bei; dureh 
Einschaltung dorartiger elektro-chomischer Verfahren 
unseren groBen, eloktrische Etiergio erzeugendon Zon- 
tralen boi stark  schwankondom Betrieb eine Fufferung der 
A rt zu yerschaffen, daB in A ugenblickendernjehrodorm in- 
dergroBen E ntlastung selbsttiitig die frei wordendo Energie 
in derclektrochem ischou Anlage vorniehtet wird, wiihrond 
bei donBelastungsstoflen dio vollo Energie uń tcr Ausschal- 
tungdosolokfcro-chomischen Betriebes zur Verfiigung bleibt, 
iln'orseits zur Vcrmeidung der schadlichcn Spitzen sogar 
in der bisher iiblichon Woiso dureh ańdero Pufforeinrich- 
tungen un terstiitz t wird. Man wiirdo also nach E in
schaltung eines solchon, selbsttiitig in der Sti omontnahme 
geregelten, eloktro-chemischen Betriebes auch die bisher 
fehlendo Pufferu-g b i B elaslli’ g-abnahmc und dam it, 
im Zusainmonwirkcn m it den bisher ublichen PufferungeH 
bei Balastungszunahmon, eine sehr viel gleichmilBigere 
Durchschnittsbelastung erzielen konnen.

Hans Meyer.

Neuartige Festigkeitsmaschine.
Das wesentlich Neuo an dioser Maschine, die yon 

G eorg  W a z a u  erbaut ist)1, is t dio Anwendung des von 
ihm erfundenen, in jalirolanger Arbeit stetig yerbesserten 
K raftpriifers, dor bisher nur ais in sich gcschlossones 

^ In s t ru m e n t  zur Eichung von Fostigkoitsmaschinen Ver-

*) Zoitschr. d. Voreines deutscher Ingenieure 1919, 
Ś j 25, Jan ., S. 79.

Abbildung L H^hlkorper-Kraltprlifer 
fiir Zug uud Druck.

Abbildung 2. Uohlk<5rper-Krafti rlJfer fiir Zug Abb. 3. 2-fc-IIohlkorper Kraftpriifer fiir
und Druck (vo.lsUndigc Ansicht), \ Zug und Druck m it Doppelkaraniem.
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wendung fand, ais dauernd in dio Masohino oin^ebautcn 
ICraftaiessers. Der Wazau’sche Kraftpriifar besteht aus 
oine n starkwandigen Stahlhohlkorper, dossan elastischo 
Formilndarun ;eti duroh-Masguu:; .sainor Hohlrauiulnde- 
rungen mittols Fiussigkeit ( Q.iecksilber) bestimmt werden. 
Abb. 1 zeigt Ansicht und Schnitt einos solchen platton- 
formigen Hohlkorpers fiir Za;- und Druekbaanspruehung. 
Dio sehwarz aua^ezo jenen Teilo stollen den m it (jusck- 
silber angefullten Hohlraum dar, dsr durch Einfiigung 
von foatcn Fiillkorpern b und o iriSjliohst kloin gehalten' 
wird, um den EinfluB von Warmoschwankun^en moglichst 
auszuschalton. Zur Mesaung dor Volumandsrunzon des 
Hohlkorpers diont oin m it seinem (Juecksilberinhalt in

Abbildung 4. MeOgtriit fur don in die Festlgkeltamaschme 
cingebuutcn KraltprlUer.

Verbindung stehonder ZyUndor m it oingoschliffenem 
Kolben (Abb. 2, links), dor duroh eino Mikrometerschraube 
auf und ab bowegt -werden kann. Das (juecksiiber iiber 
dom oingesclililfonon Kolben wird stets auf ein und die- 
solbo Markę oingestellt und an dor Mikrometerschraube 
dio Stollung des Kolbens abgelesen; m ittels der Eich- 
tabello ergibt sich aus dieser Milerometorablesung dio 
GroBo der Belastung. Um dio ohneliin schon groBo 
Genauigkeit eines solchen plattenfórmigen Kraftpriifers 
fiir sehr gonauo Messungen noch zu erhólien, h a t Waza u 
zwei hintereinandergeschalteto Hohlkorpcr zu-einem  
cinzigen K raftprufer vereinigt (Abb. 3). Mit der alteren 
MeBdose h a t der Hohlkorper - K raftpriifer den Vorteil des 
Portfalls von Massenwirkungen und sehr geringen Gcwichts 
selbst fUr Messungen sohr groBer Kriifto gemeinsam, iiber- 
triift abor dio MeBdose durch groBero Empfindlichkeit, 
Unverandbrlichkeit und dio Móglichkeit, m ittels desselben 
Instrum ents Zug- und Druckkriifte zu messen.

Bei der bisherigon Ausfuhrung des Hohlkdrper- 
Kraftpriifers erfolgte die Ablosung dor Kraftanzeige durch

Einstellcn des eingoschliffenen Kolbens von ITand. Dio 
Vorwondung das Kraftpriifers ais fest in eine Priifungs- 
masohine einjebauten Kraftmessers erfordertselbsttiitigo 
Anzaigo. Dios wird durch Uebertragung der McBkolben- 
bswagung auf oin Zaigerwerk erreicht, unter Fortfall der 
Mikro noterschraubo. Um dio Reibung des MeBkolbens 
auszusehalten, wird dersclbo in hin und hor schwingende 
Drehung versetzt (Abb. 4); dio Vorschiebung des MeB
kolbens wird auf einor Schreibtrommel selbsttatig auf- 
gczsichnet. Abb. 5 zeigt dio K onstruktion oiner 
10-t-Fastigkoitsmaschino unter Verwendung des neuen 
Kraftpriifers. Wazau h a t diose Masohine auBerdom m it 
oiner zweckmiiBigen Einrichtung yersehcn, um die bei

Abbildung 6.
IO-t-Fcatlgkeitsmaschine.

Flachstiiben zur Einspannung erforderlichen Keile schnell 
festspannen und losen zu konnen. A. Schob.

Deutsche Industrie-Normen.

Der NormenausschuB dor deutschon Industrio ver- 
offontlicht in Heft 12 Jahrgang 1919 seiner „Mitteilungen“ 
(IG. Heft der Monatsschrift „Der Betriob") folgende neuo 
Entwiirfe:
DI-Norm 140 (Entwurf 1) Bearbeitungsangaben 
DI-Norm 146 (Entwurf 2) Dtinnwandige Lagerbuchsen 
DI-Norm 147 (Entwurf 2) Starkwandige Lagerbuchsen 
DI-Norm 198 (Entwurf 1) BlattgroBen fiir Betriebsvor- 

drucke und K arfeien 
DI-Norm 287 bis 294 (Entwiirfe 1) Holztreppen fiir Klein- 

wohnungen
DI-Norm 322 (Entwurf 1) Schmierringe 
DI-Norm 324 (Entwurf 1) Handreibahlen 
DI-Norm 325 (Entwurf 1) Maschinenrcibahlon mit M0i'30- 

kegel
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DI-Norm 32G (Entwurf 1) Maschinenrcibahlen m it Vier- 
kant

DI-Norm 327 (Entwurf 1) Maschinenreibahlen mit Zylin- 
derscliaft.

Abdrucke dor Entwiirfe mit Erliiuterungsborichtcn 
werden auf Wunsch gogen Berechnung von 50 Pfg. fiir 
ein Stuck von der Gcschiiftsstello des N o rm e n a u s -  
so 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 o rlin  N\V 7 
Sommerstr t a, zugestellt, der auch bei Priifung sich er- 
gebender Einw&ndo bis 15. D e z e m b e r d. J. mitzuteilen 
sind.

Infolge starkercr Nachfrage nach DI-Normbliittorn 
und der dadurch bedingten holieren Auflage der einzelnen 
Normblatter ist die Mogliohkeit gegeben, bei Bezug 
groBerer Mengen ermiiBigtc Preise eintreten zu lassen. Der 
Vorstand des Normenausscliusses h a t deshalb in seiner 
letzten Sitzung bcschlossen, in Zukunft dio Normbliittcr 
zu folgenden Preisen abzugoben. E9 kostet ein DI-Norm- 
blatt auf weiBem Papier bei Bezug von

1 bis 10 Stuck gleicher Nummer 0,50 Jl
11 ,,  25 ,, „ ,, 0,45 „
26 h 50 „ ,, „ 0,40 „
51 „ 100 „ „  „  0,35 „

101 „  500 „ „  „ 0,30 „
501 „ 1000 „ „  „ 0,25 „
Fiir Drucke auf pausfiihigom Papier bleibt dór bis- 

berigo Preis mit 2 JC bestehen.
Weiter hat der NormcnausschuB sooben oino neue 

Broschure: „NormenausschuB der deutschen Industrio11 
herausgegeben, die neben einem Verzcichnis der an den 
Arbeiten dos Normenausscliusses beteiligten Behorden, 
Verbande, Vorcine und Privatfirmon aueh oine Aufstellung 
der Arbeitsausschusse des Normenausscliusses und der 
Normenaussehusso der Faehverbiindo ncbst den An- 
sohriften der Vorstands- und Beiratsmitglieder enthalt. 
Die Druckschrift ist gegen Erstattung der Se.lbstkosten 
von 1,50 Jl v'on der Ucschaftsstelle des Normenausscliusses 
der deutschen InduBtrio zu beziehen.

Das Reichsnotopfer, eine sehwere Bedrohung der fach- 
wissensohaftlichen Vereina.

Wio schwor dio Arboit unserer fachwissonschaftlichen 
Voreino durch dio goplanto wahllose Auferlogung des Reichs- 
notopfers bedroht wird, zeigt eino E in g a b e , dio dor 
V e re in  d e u ts o h e r  In g e n io u ro  in diesen Tagon an dio 
Nationalyersammlung gogoben hat. Der Vorein weist 
darauf hin, daB or iibor 60 Jahro dio geistigon Kriifte der 
gosamten deutschen Technik im Dienste der Allgemoinhoit 
zusammengofaBt, daB er die erforderlichon Mittel fiir soi na 
zahlroichon Arbeiten stots selbst aufgebracht und sich 
allmahlich oin fur soine wissonsehaftlichen Arbeiten unent- 
behrliches Vermogon geschaffon hat. Die Verlusto, die der 
Weltkrieg dem Veroin, wio yiolen andern Organisationen 
brachte, sind von seinen Mitgliedern unter seltenor Hin- 
gabe an dio groBon Aufgaben des Voroines durch freiwillige 
Śpenden teilweise gedeokt worden, so daB der Verein 
oinigermaBen loistungsfahig goblieben ist. Dieso fiir den 
Wiederaufbau unseres Wirtschaftslebcns unumgiinglich 
notigo Leistungsfahigkeit wurdo jedoch durch das Reichs
notopfer auf das schwerste gcfahrdet worden. Boi der 
Notwendigkeit der in Angriff gonommenon Arbeiten, die 
der Verein und ahfiŁche Organisationen bei einer so starken 
Schwiichung ihrer Mittol nicht mehr durchzufiihren in 
der Lago waren, muBto das Reich selbst an ihre Stello 
treten, was einen unvergleichlich holieren Kostonaufwand 
verursachen diirfte, ais das Reichsnotopfer von dioson 

, Organisationen einbringon konnte. Unendlich wichtige 
Vorarbeiten wurden auch unvollendet abgebroohen werden 
mussen. Es liegt daher im d r in g o n d s te n  In te ro s s o  
dos S ta a te s  s e lb s t ,  die Vermogen solchor fachwisson- 
schaftlichen Korperschaften vom Reichsnotopfer freizu- 
lialten. Aus allen Teilen Deutsehlands in Berlin ver- 
sammelte Vertreter tcchniseher Kreise weisen in der Eiu- 
gabe mit allem Nachdruck im Gefiihl ernstester Besorgnis 
auf diese Sachlage hin und fordern die g le ich o  B eh an d - 
lu n g  dor fur w is se n sc h a ftlic h e  und k u ltu re l le  Zielo 
arbeitenden Organisationen, wio sie fiir dio re lig io so n  
Korperschaften bereits bcschlossen ist.

Aus Fachvereinen.
Verein deutscher Ingenieure.

Der Verein deutscher Ingenieure hiplt am Montag, 
don 27., und Dienstag, den 28. Oktober 1919. in dor Tech- 
nischen Hochschule zu Berlin unter reger Betoiligung seine 
59. Hauptversarnmlung ab. Die Vcrhandlungen wurden er- 
offnot duroh einen kurzeń Bericht des Vorsitzenden des yer
eins, Generaldirektors K. f to in h a rd t ,  Dortmund, uber die 
laufenden Arbeiten dos Veroins. wobei besonders auf die 
technischen Sonderkurse zur Portbildung von Faehgenossen 
hingewiesen wurdo. In seiner weiteren Anspraehe ging 
der Vorsitzendo dann auf die S te l lu n g  d o r T echn ik  
in  dem  o ffen tlieh o n  L eben  ein. Die ungenugonde 
Berfieksichtigung der Technik wahrend des Krieges, die 
m it ihr gutes Teil an dcm ungliieklichon Ausgang habe, 
und dio noch immer nicht weit genug gehende Heran- 
ziehung der Technik jetzt beim Wiederaufbau miisse 
einen tioferen Grund haben. Dieser sei in der oinseitigen 
Gedaukenrichtung des Tochnikers zu suchen. Es sei Auf
gabe des Ingeniourstandos, in altem Idoalismus sich auch 
dem offentliclien Lobon zu widrnen und die besondoron 
Schwiorigkeiten, die sich dabei fiir ihn aus seiner Bsrufs- 
tatigkeit ergeben, zu uberwinden. Dom anschaulichen 
Denken dos Ingenieurs steho das begrifflicho Denken des 
Juristen und das wirtschaftliche Denken des Kaufmannes 
gegenuber. In  der offentlichen Vorwaltung habe trotz 
aller Mangel das formelle Denken des Juristen dio Ober- 
hand gewinnen konnen, weil es voraussetzungsloser ais 
das anschaulicho sei. Das beste Ergebnis musso in einer 
Vereinigung der verschiedenon Geistesrichtungen gesueht 
werden. Nur dann wiirde es auch moglich sein, die Gegon- 
satze innerhalb unseres Volkes auf eine vemunftigó und 
wurdige Weise zum Ausgleich zu bringaa.

AuBerhalb dor Tagesordnung toilto dor Vorsitzonde 
mit, daB der bishorige Kurator dos Voreines, Geh. Baurat
2)r.-3m. e. h. O. T a a k s , gebeton hat, ihn ab 1. Januar niich- 
ston Jahros von seinem Arate zu entbindon. Dor Vorschlag 
des Vor3tandsrates, Taak3 in Anerkonnung soiner Ver- 
diensto zum E h re n m itg l od des Veroins zu ernonnen, 
fand oinmiitigon Beifall der yorsammlung, so daB dor Vor- 
sitzenda mit Worten des Dankos fur die langjiihrige hin- 
gobondo Arbeit die Ernonnung aussprechon konnte. 
AnStello von Geh. Baurat Taaks ist Baurat Dr. G. Li p p a r t ,  
Niirnberg, zum Kurator des Veroins bestellt wordon.

Besondorer Aufraerksamkeit begegnete dor ersto 
Vortrag des Staatssekretars a. D. Dr. A u g u s t M u lle r:

Durch welche Mittel muB die deutsehe Industrie der Ver- 
anderung ihrer Produ itionsbedlngungen Rechnung tragan ?

Auf dem Boden der Tatsachen stohend, fuhrto der 
Vortragendo aus, daB os drei Wsgo gabe, auf donan die 
Wirtschaft dos doutsohon Volkes sich in dor Zukunft 
entwickeln konno; Steigerung der Ertragsfahigkoit des 
Bodens bis zu oinem MaBe, daB wir von jedor auswilrtigen 
Einfuhr unabhangig werden, Auswanderung bzw. Vertnin- 
derung dos BiY-olkorungszuwachses, Fortfuhrung unsorer 
Industriewirtnehaft wie vor dem Kriege mit noch gestei- 
gerter Ausfuhr.

Obwohl theoretisch von oinzelnon Fachleutón eine 
Steigerung unserer Nahrungsmittelerzougung um 100 % 
fur moglich gohalton wird, so muB trotzdsrn der Gedanke 
einer vollkoinmenen Solbstvorsorgung ais Utopie ange- 
sehen werden. Ganz abgesohen von der praktischen Un- 
mogliclikeit ist eino solcho Selbstbeschrinkung auch nicht 
einmal wiinschenswert, weil der AbschluB von der ubrigen 
Welt zweifellos fur das deut3ejic Volk oinen Still3tand
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[lerbeifiihren miiBte, wobei dio AuBenwclt aber mindestens 
łuch .so viel verlieren wurde wio Deutschland. Immerhin 
bleibt es erste Aufgabe, dio Ertragfahigkeit des eigenen 
Bodens in jeder nur moglichen Weise zu steigern., Giinstig 
liierfiir ist dio Erhohung der Weltmarktpreise fur samt- 
liche Erzeugnisse, dio der Landwirtsehaft eino weitere 
Aufwendung von K apitał und. Anwendung bisiier nioht 
wirtsehaftlicher Verfahren gostatton wird.

Dio zweito Moglichkeit, der Auswanderung bzw. 
Volksvermindennig, konne yon keiner Regierung m it 
BewuBtsein ausgcnutzt werden, wordo sich abor in erheb- 
lichem Umfange sicher niclit yermeiden lassen.

. Der vor allem gobotene Weg ist dio Stoigerung unserer 
Ausfuhr, dio ihrerseits von der Einfuhr yon Rohstoffon 
und der Wiederbolobung der Arbeitsfrcudigkeit abhangt. 
Dnserc Rohstofflage ist oino derartige, dafi wir allo Indu- 
itrien, dio im Yerlialtnis zum Werte des Enderzeugnissos 
groBer Mengen’ auslandischer Rohstoffe bedurfen, zu- 
gunsten der Industrien, bei denen der Hauptwert der 
Erzeugnisso in der Arboit liegt, werden einschriinkoti 
miissen. Diese Uoberlegung fiihrt zu der Forderung naoh 
Qualitatsarbcit und- zum weiteron Ausbau der Fertig- 
Industrie. Auch a u f , einom andoren Wege kommt der 
fortragende zu dem gleichen Ergebnis. Indem er sich 
iuf den Boden der alten Fórderungon der - Freihandols- 
ichule, stcllto, dafi jecles Erzeugnis da hergestellt werden 
lolle, wo die giinstigsten Bedingungen hierfiir vorlmndon 
yaren, fragt er, weiches Arbeitsgobiet Deutschland bei der 
irm ut seines Bodens zufallen wiirde, und beantwortot 
ieine Frage dahin, daB der hohe Stand der Ausbildung im 
illgemeinen, dio technische Durchgeistigung und dio 
gewerbliche Handfertigkeit die Grundlage fiir dio Hor- 
st-ellung hochwertiger -und weit yerfeinertcr Erzeugnisse 
jildeten. Der duroh den Krieg yeranlaBte Warenliunger, 
lurch den in den nachsten Jahren allo nur greifbareu 
Scgenstande aufgenommen .werden wiirden, konnte. unserer 
Industrie dio Zeit zu der notwendigen Umstellung auf die 
leuen Aufgaben geben. Auoh bei der Hebung der Arbeits- 
:reudigkeit miiBte den gegebenen Verhaltnissen Rechnung 
getragen worden. Wio der Einzclno sich auch zu den Um- 
walzungen stelien mag, Tatsaeho ist, daB dic Yerhaltnisso 
Jer Zeit vor 1914 in sozialer und wirtschaftliclier Bo- 
aehung niclit wiederkehren werden. Ein Kampf ha t sich 
;ntwiekelt um die Stellung des Kapitals. Kapitał hat dic 
Doppcleigenscliaft ais Mittel der Rcntenge wahrung und 
ds Werkzeug, entsprechond dor Stellung des Kapitalisten 
lediglich ais Rentenboziehor und Vorbraucher oder ais 
Cfnternehmer. Die erste Funktion des Kapitals muB mit 
ien Ausnahmen fur Altersversorgung usw. nach Moglich- 
ieit ausgetilgt werdon. Dio zweito wird immer anerkannt 
werden mussen.

Neben dieser' allgemeinen Nouordnung bedarf es dor 
Umwandlung des sozialistischen Ideengehaltes im Sinne 
Kants. Man kann zugeben, daB die Industrie fiir don 
Zweck wirtsehaftlicher Erzeugung in kaum zu uber- 
tfeffender Weise organisiert gewesen ist. Den einen 
groBen Fehler hat sio dabei begangen, auch den Arbeitor 
in ihre Rechnung lediglich ais Produktions m it te l  ein
gesetzt zu haben. Sie hat dabei gegen don Kantsclien 
Gedanken yerstoBen, daB alles auf der Welt Mittel sein 
sónne, nur niclit der Monach. Der Durclibruch dieses 
Gedankens ist nach Auffassung des Vortragenden der Sinn 
Jer ganzen Umwalzung, die durchaus nicht auf Deutseli- 
!and beschrankt sei, sondern in anderer Form auf der 
ganzen Welt zur Geltung komme und die verandertcn 
Produktionsbedingungcn iiberhaupt crst ertraglich mache. 
Aufgabe der Zukunft sei es nun, diesen bereehtigten 
ideellen Fordorungen in einer Weise Rechnung zu tragen, 
bei der die Wirtschaftlichkeit der Botriebsfiihrung trotz- 
Jem gewahrt bleibt. In  diesem Sinne miisse auch das 
Betriebsrategesetz aufgcfaBt werden, fiir das nach Ansiehb 
les Vortragenden eino sachliche Notwcndigkeit nieht. yor- 
iiego. Es wurde aber durchgofuhrt werdon mussen, weil 
ńcli darin das. BewuBtsein des Arbeiters in irgendeiner 
Weise ausdrucken konne, bei der Leitung der Geschaffc, 
Jenen er seine Arbeit widme, beteiligt zu sein. Friiher

waren dio einzelnen Unternelimungen rein privatwirt- 
schaftlich geleitet worden und jedpr. Untornehmer hiitto 
nur auf den Nutzen seines Unternohmons hingearboitot. 
Durch die Organisation dor Betriebsrate konno vielleicht 
eino Stelle geschaffen werdon, die von sich aus die volks-. 
wirtschaftliohon Bediirfnisse priife und die einzelnen Unter- 
nehmungen dann zur Erfiillung dieser anhalte. Auch in 
dor Wirtschaft konnten wir ideale Ziole nicht entbehron, 
wio der Vortragende in  Anlehnung an Whitman es aus- 
druekt: Binden wir unseren Karronan den Stern Germaniens.

Den technischen Vortrag des ersten Tages hielt 
Gehoimrat Professor ®r.«3ng. W. R e ich e l zu dor Frage:

„Vorlaufige Grenzen Im Elektro-Maschinenbau,"
* Der Vortragendo bezeichneto gerade dio Gegenwart 

ais den geeigneten Zeitpunkt, sich iiber die Entwicklungs- 
moglichkeit der Elektrotechnik klar zu werden. E r bo- 
trachtete dazu eino Reihe yon Hauptanwendungsgobieton 
und stellte die Frage, ob wir m it unseren lioutigen Mitteln 
an der erreichbaren Gronze angekommen waren und wo- 
durch etwa die Begrenzung der Leistung gegeben sei. 
Ais Ergebnis der Betrachtung sei yorweggenommen, daB 
boi Bedarf auf allen Gebieten liouto noch eine wesentlicho 
Steigerung der Leistung moglich erseheine. Fiir Lęistungcn 
bis 100 K W  ist die Entwicklung der Elektromotoren 
durch Normung abgesehlossen. Nach Ansicht des Vor- 
tragenden steht einer Enyeiterung dor Normung bis 
250 KW, ja selbst bis zu einigen 1000 ICW, nichts mehr 
im Wege. Lehrreich war, in-welch folgerichtiger Weise 
der Elektromotor fiir die yersehiedenen Sonderzwecke 
entwickelt worden ist. Erwiihnenswert erscheint insbo- 
sondere die Ausbildung der gckiihiten Motoren. Bei 
Fordormaschinen ist man bei MotorgroBen von 4000 PS, 
bei Umkelirwalzwerksmotorcn von 22 000 PS, bei Sehiffs- 
motoren von 21 000 PS angekommen, ohne, wie gesagt, 
die Grenze der Ausfuhrbarkeit erreioht zu haben. Turbo- 
Dynamos und Transformatoren sind bis zu 60 000 KVA 
gebaut worden. Einer Yerdoppelung etwa dieser Leistung 
stando von seiten dea olektrischen Teiles zurzeit nichts 
im Wege. Der Yortragonde zeigte die Skizze eines mit 
derartigen Maschinen ausgeriisteten Ueberkraftwerkes. 
Eine Erhohung der Spannung in Fernloitungen von 
100 000 auf 200 000 V hielt der' Rcdnor nicht fiir ausgc- 
sehlosseti. . Wiinschonswert wiiro os immerhin gewesen, 
wenigstens einen kurzeń I-Iinweis auf dio Entwicklungs- 
moglichkeiten ciniger im Ausbau begriffenenEinriciitungen, 
wie z. B. der Quecksilber-GroB-Gleichriehter, zu erhalten.

Am Naehmittage des ersten Tages fanden dio ge- 
scliaftlichen Yerhandlungen des Vcreins sta tt. Die Mit- 
gliederzahl des Vcreins betriigt zurzeit iiber 25 000. Aus 
den sonstigen Vorlagen ist ais besonders bemerkenswert. 
herauszuheben, daB der Yerein fiir dio Hcrausgabe seiner 
Zeitschrift und Vertrieb der sonstigen zahlreichen D ruck- 
saelien eine o igeno V e r la g s a b to i lu n g  gegriindet. hat.

Die Yortrage fanden ihre Fortsetzung am zweiten 
Tage m it einem Berieht von Professor 3r.>Qtig. A do lph  
N ilgo l, Dresden:

Zur Reform der Technischen Hochschulen.
Der Vortragende ging dayon aus, daB das wirksamste 

Mittel zur wirtsehaftlichen Erstarkung dio Forderung des 
technischen Unterrichtes bilde, dessen Mangel durch den 
Krieg und seino Folgen m tt  besonderer Schiirfo hervor- 
getreten sind, naehdom schon in den Jahren yor dem Kriege 
yerschiedentliche Mahnrufe aus dom praktischen Leben 
heraus lau t wurdon und entsprechende Vorarbeiten durch 
den Deutschen AusschuB fiir technisches Schulwesen cin- 
geleitet waren. Ais Grundiibel sieht der Yortragende den 
strengon AbschluB der einzelnen Abteilungen der Hoclu 
sęhulen gegeuoinander an, Die beklagt«n Folgen sind die 
spezialiatisclie Entwicklung der einzelnen Fachrichtungen, 
mangelhafte Bearbeitung der Grenzgebiete und einseitige 
Ausbildung des Ingenieurnaćhwuchses. Langsam konnten 
yor dem Kriege die Betriebswissenschaften erst ihr Anreeht 
auf Pflege im Rahmen der Technischen Hochschule gol- 
tend machen. Vollstandig fehlte die Einstellung des tech- 
nischon Studiums auf die Frage der Sozialwissenschaften,
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der u j ter den heutigen Verlialtnissen wiclitigsten Seito 
der technischen Ausbildung. Dio Nougestaltung dor Aus- 
bildung, dio oino Notwendigkoit goworden ist, mutt nach 
Ansicht dos Vortragendon zu oiner unbesclirankten Frei- 
heit der Studioronden in der Zusammenstellung ihrer 
Studisnpliine fiihren, um oine geistige Schulung dor 
Ingenieure nach den verschiedenston Richtungen ont- 
sprechend ihrer Anlagen und ihrer Sonderaufgaben zu 
erziele n; denn eino umfassendo Beherrschung des ge
samten Umfanges der Technik ais auch eines Teilgobietes, 
wie es etwa in der Umgrcnzung der heutigen Abteilungon 
gegeben ist, sei oin Ding der Unmoglichkeit. Eino ont- 
sprechondo Umgestaltung der Priifungsordnung wird 
notwendig werdon. Damit wiirdo durchaus im Einklang 
stohen, daB gewisse MaBregeln getroffcn werden gegen 
einen MiBbrauch dieser Froiheit, um iiuCero Berochtigungen 
lediglich nach dom Gesichtspunkto des geringsten Wider- 
standes zu erreichen. Der Redner, der sich zur nahcren 
Erliiuterung seiner Vorschliigo auf das ihm naheliegendo 
Gebiet des Maschinenbaues beschrankte, steht ini wesent
lichen auf dem Boden der bekannten Riedlersehcn Vor- 
schlage1). E r ist fiir die Beibehaltung der bisherigen Ein- 
teilung des Studiums m it Vorexamen und Hauptexamen, 
wunscht indessen eine straffere Form des Unterrichts bis 
zum Voroxamen, bis zu dem allo grundlogonden — aber 
auch nur diese -— Kenntnisse, auch in den Faclirichtungcn, 
erworben werden sollen, wahrend auf a l le n  Gebieten dio 
Weiterfortbildung in den spiitcren Somestern stattzufinden 
hatte. Immer wieder betoiit der Vortragondo die Not- 
wendigkeit zusammenfassenden Unterrichts, worin sich 
die einzelnen-Lehrer der Hochschulen gut ab wechseln 
konnten. Es wurdo dem Gedanken durchaus keinen Ab- 
bruch tun, wenn jeder dieser Lehrer dio Boispielo zur Er- 
lauterung seiner Ausfuhrungen vorwiegend dom oigonen 
Fachgebiet ontnahmo. Wenn der Vortragendo indessen 
die Zusammenfassung so weit treiben will, daB der Kon- 
struktionsuntorricht von dom Fachunterrieht gloięhfalls 
abgetrennt und gemeinsam betrieben wurde, so erscheint 
das ais oine der Uobertreibungen, vor denen spater in der 
Ausspraclie Direktor Z o tz m a n n  warnte. Das wurde nur 
in anderer Richtung wieder oine Unterteilung einleiten, 
wio sie heute besteht. Der Gedanke der Zusammenfassung 
laBt selbstverstandlich auch das gesonderto Bestehen von 
Borg- und Forstakadomien und sonstigen Fachhochschulen 
nicht zu, sondern strcbt letzten Endes wieder zu einer 
Vereinigung aller Hochschulen in dor Uniyersitat. Zur 
Stiitzc seiner Ausfiihrungen yerweist der Vortragende auf dio 
bekannto Brosehiire vonU nterstaatssekretiirT h.B ecker2.) 
Ais Triiger und Fnhrer der Neugestaltung der Hoch- 
schulon glaubt der Redner dio gegenwartigen akademischen 
Lehrer bezeichnen zu mussen, die sich in der Erkenntnis 
dieser Aufgabo neuerdings innerhalb einzelner Fachrich- 
tungen zusammengesehlossen haben und durch diesen 
ZusammenschluB hoffentlich auch leichter zu einem gegen- 
seitigon Ausgleich kominon werden.

Der inhaltsreicho Vortrag entfesselte eine ausgedehnto 
Aussprache, an  der sich gegen 20 Vcrtreter, hauptsachlich 
aus den Reihen der Hochschulen, aber auch aus praktisch 
tatigen Kreisen, beteiligten. Dieso Aussprache bewies, 
wie groBe Aufmerksamkeit allseitig der Frago der Aus
bildung des Nachwuchses geschonkt wird, wie wenig ein- 
heitlich aber auch dio Vorschlage hierzu sind. Es seien 
deshalb nur oinigo Streiflicliter gegeben:

Der Abgeordnete Geheimrat W io lan d  betonto im 
Hinblick auf die Verhandlungon in der Nationalversamm- 
lung iibor dio H o ra n z ic h u n g  des T e c lin ik e rs  in  der 
V e rw a ltu n g  hauptsachlich dio Notwendigkeit der staats- 
burgerliehen Ausbildung und Bctatigung. Auf seine Ausfiih- 
rungen werden wir an anderer Stelle noch zuruekkommen.

l ) Vgl. Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 
1919, 5. April, S. 302/8; 12. Apiil, S. 332/7; weiter 
„Wirklichkeitsblindo in Wissenschaft und Technik", 
J . Springer, Berlin 1919.

") „Gedanken zur Hochschul reform". Quello & 
Meyer, Leipzig 1919.

Professor Dr. B e n d e m a n n  machto den Vorsehla«, 
nach einer zwoijahrigen mehr fachschulmiiBigen Aus
bildung eino mindestens zweijiihrige Ingeniourpraxis zu 
yerlangen, auf der sich dann das eigontliehe Hochschul- 
studium aufbaucn soli. E r begrundete seino Forderung 
damit, daB Hochschulbildung Charakterbildungsei. Charak
te r  werde gebildet durch Beispiel und Gewóhnung. In  diesen 
beiden Punkton versago dio jetzige Hochschulo durchaus.

Der Yorschlag Bendemann wurde in der weitoron Aus 
spracho hoftig umstritten, erfuhr im ganzon aber doch 
wohl oine begriindete Ablohnung, nach der personlichen 
Seito hin, daB er an  wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
scheitem werdo und die Ausleso mehr noch ais bisher nnoh 
dom Besitz erfolgen miiBte. Sachlieh wurde auf Amerika 
hingewiesen, das etwa einen derartigen Studiengang habe, 
dom gegoniiber sich unscro bisherigo Ausbildung aber dooh 
zweifellos ais uborlegen gezeigt habo. Fiir dio Hochschule 
selbst wiirdo der Vorschlag eino Vorbindung von Faoh- 
sehule und Hochschulo bedeuten, die bisher bei allen dor- 
artigen Versuchen zu einem vollstandigen Zusammen- 
bruch gofiihrt habe. Dio Entlastung der Hochschulen 
in bezug auf dio Zahl der Studierenden soi kein Gegon- 
gowiclit gegen dio dam it verbundene mangelhafto Auslese.

Ein weiterer nebonhergehonder Vorsohlag yon Bende
mann, nach osterreichischom Boispiel Prufungen in ein
zelnen Fachom jeweils am Schlusso des betreffenden Vor- 
leso- bzw. Uebungssomesters abzuhalten, wurde spater 
warrn von B o r tr a m  aufgenommen. Dom zweifelloson 
Vorzug der Gedaehtnisentlastung steht die Gefahr der 
Vorflachung gegoniiber. Eino verstandnisvollo Prufung 
konnto auch auf anderom Wego unnotigo Gedachtnis- 
belastung vermeiden.

Ganz einmiitigen Widerspruch erfuhr ein Redner, 
dor von IConstruktionswust oder ahnlichem sprach, den 
ihm dio Berliner Hochschulo der nounziger Jahro mit- 
gegeben habe und den er ungenutzt habo abstoBen mussen. 
Es kam vielmehr zum Ausdriick, welchen W ert Ingenieure 
des Betriebes oiner konstruktiven Ausbildung in ver- 
nunftigen Grenzen boilogen und daB die groBe Melir- 
zahl der Ingenieure, der wir unseren industriellen Auf- 
schwung yerdanken, aus dieser Sehule, meist ais person
liche Schiller Riedlers, heryorgegangen sind.

Professor Dr. E u g e n  M oyer rannte m it seinem Ein- 
troten fur das Fortbestehen der mechanischen Lehre ais 
Sonderfach, auch bei einer etwaigen Neugestaltung der 
Hoclischulausbildung, offene Tiiren ein.

Geh. Baurat G u te rm u th  beleuchteto dio wohl- 
begrundeto und folgorichtigo gesohichtliche Entwicklung 
der Hochschulo an  Hand der drei groBen „R “ , der Namen 
Redtenbaclier, Reuleaux, Riedler.

Professor B o h re n s  betonto die asthetischo Richtung 
in der Ausbildung des Ingenieurs, den Zusammenhang und 
das Zusammonarboiten zwischen Kunstlor und Tochniker.

B aurat SDr.^rtg. e- h. G. L ip p a r t  legto den Haupt- 
wert auf die K unst der Menschenbehandlung, eine For
derung, die mehr ais bisher noch an  den Techniker ge
stellt werden musse, wenn wir un ter Gesetzen wio dom 
zu erwartenden . Betriebsrategesetz uberhaupt noch wirt- 
sehaftlicho A rte it loisten wollen.

Der Vorsitzendo konnte die Aussprache wohlberech- 
tig t schlieBen: Der Worte sind genug gewechselt, nun laBt 
uns Taten schon! Dazu wird es in  erster Linie notwendig 
sein, daB dio akademischen Lehrer selbst Personlichkoiten 
sind und daB sie wirtschaftlich so gestellt sind, daB sie 
sioh dem Unterricht und der Forschung ohno andere Riick- 
sichten widmen konnen, ein Punkt, der ja  schon oft be- 
handelt worden ist, der iii der Aussprache selbst aber nioht 
erwahnt wurdo und deshalb hier der Vollstiindigkeit halber 
noclimals angofuhrt werde. Ob die Neugestaltung den 
akademischen Lehrern ohno Eingriff der Unterrichtsver- 
waltung allein iibcrlassen bleiben kann, geheint zum 
mindesten zweifelhaft. Wio in der Aussprache bemerkt 
wurde, soi es doch ungewohnlich, dio Sanierung eines 
Unternehmens denen zu iibertragen, dio cs in diesen Zu- 
stand gefuhrt haben.
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Nach diesen langwiilirenden Verbandlungen zu dem 
eraten Punkte der Tagesordnung blieb fiir den zweiten 
Yortrag des Vormittags dureh Regierungsbaumeister O tto  
B u se h b a u m , Gleiwitz, iiber

Vorschlage zur Reform unseres Verkehrswesens 
nur eine knappo Zeit.

Der Vortragendo wies uberzeugend den Riickgang 
des wirtschaftlichen Wirkungsgradea unserer Bahnanlagen 
trotz der teehnisohon Vervollkommnung der Betriebsmittel 
nach. Zur Besserung fordert or eine Nougestaltung der 
Verkehrsverwaltung, dio allen beteiligten Kreisen dio 
Moglichkeit zu tatiger und entseheidender Mitarbeit gibt. 
Eine voraussehauende Verkehrsregelung mufi eingefiihrt 
werden, weiter eine grundlegende teohnisehe Ausgestaltung, 
die sich nicht auf Einzelheiton wie Durchfuhrung von 
Luftdruck-Giiterzugbremson u. a. beschranken darf. Vor- 
gcschlagen wird: hohere Ausnutzung dureh Erhohung 
des Ladegewichts auf dio Langeneinheit. Dio Ausbildung 
vierachsiger Wagen von 50 t  Tragkraft und mehr, die 
nicht langer sind ais unsero heutigen 15- bis 20-t-Wagen,

dureh ihro Drehgestelle aber scharfere ICurven befahren 
und leiehter in  Werkhofe und Magazine hineingelangen 
konnen, ist moglich. Die notwendigen Verstarkungskosten 
fiir die Bahnanlagen werden lange hereingeholt dureh 
Betriebsersparnisse und dio lango Zeit entbehrlich werdender 
Erweiterung der Bahnanlagen.

Die am Naehmittag stattfindendo Sitzung der Sonder- 
gruppen fiir Betriebsorganisation fiir technische Mecha- 
nik, fiir indusfcriello Psychotechnik, und die Sitzung dos 
Deutsohen Ausschusses fur teohnisches Schulwesen hatten 
sieh ebenfalls eines lebhafton Besuches zu orfreuen und 
gaben don Teilnehmern mannigfaoho Anregungen.

Schiffbautechnische G esellschaft.
Die Schiffbauteehnische Gesellschaft hiilt ihre

21. H a u p ty e r s a m m lu n g  in  den Tagon vom 20. bis
22. November 1919 in dor Aula der T e c h n is e h o n  H o ch  - 
s e h u le  zu  C h a r lo t te n b u r g  ab. Auf der Tagesordnung 
stehen eine Reiho von bomerkenswerten Vortragen uber 
schiffbau- und sehiffmaschinenbautoohnisohe Fragen.

Patentbericht.
D eutsche Patentanm eldungen1).

27. Oktober 1919.
KI. 12 h, Gr. 4, C 25 989. Verfahren zur Behandlung 

von Gasen m ittels eines rotierenden Lichtbogens. Kon- 
sortium von Kowalski, Ziirich, und Dr. Joh. Jos. Stockly, 
Freiburg, Schweiz.

KI. 18 a, Gr. 2, M 64 920. Verfahren zur Herstellung 
von yersand- und yerarbeitungsfahigen Formlingen aus 
Ferrosilizium. Zusatz zu Pat. 315 323. Maschinenfabrik 
EBIingen, EBIingen, Wiirttemberg.

30. Oktober 1919.
KI. 10 a, Gr. 22, H  75 419. Verfahren zur Gewinnung 

von Tieftemperaturteer im Kokereibetrieb. Gebr. Hinscl- 
uiann, Essen.

KI. 12 r , Gr. 1, A 30 327. Verfahren zur Trennung des 
Paraffins von dem Nentralol und dem sauerstoffhaltigen 
Anteil des Destillats von Generator- oder Tieftemperatur
teer. AUgemeinc Gesellschaft fiir chemische Industrie 
m. b. H ., Berlin.

KI. 18 a, Gr. 18, J  18 028. Verfaliren zum Erzeugen 
von metallischen Eisen, z. B. Roheisen, GuBeisen usw. 
aus titanhaltigem Materiał. Industrie - en Mijnbouw-
Maatschapij „T ilan“, Haag, Holland.

KI. 18 b, Gr. 14, P  36 696. In 'R ich tung  der Ofen- 
liingsachso und senkrecht hierzu beweglieher Brennerkopf 
fur kippbare Martinofen. Poetter G. m. b. H., Dusseldorf.

KI. 21 h, Gr. 7, J  19 377. Elektrisch geheizter Gluh- 
und Sohmelzofen. Bertliold Jahnsch, Berlin, FVobenstraBe 17.

KI. 21 h, Gr. 11, S 49 435. Verbiiidungsart fur 
Bundol-Elektroden elektrischer Oefen. Socićte Electro- 
Metallurgiąue Franęaise, Paris,

KI. 40 b, Gr. 1, C 28 124. Verfahren zur Herstellung 
'Ton Legierungen. W alter Crctin, TJzwil, Schweiz.

KI. 49 b, Gr. 11, Soh 53 040. Parallelscherc m it 
Siclierung gegen Aufreiten dos Obermessers auf das Unter- 
messer. Fa. L. Schuler, Goppingen, Wiirttemberg.

3. November 1919.
KI. 18 a, Gr. 1, D 34 742. Gasrostofen: Zus. z. Pat. 

310 283. Donnersmarckhutte, Oberschlesiselie Eison- und 
Kohlenwerke A.-G., Hindenburg, O -S.

KL 18 a, Gr. 2, R  43 834. Verfahren zur Herstellung 
gebrannter Briketts aus Erz u. dgl. Arthur Ramćn, 
Helsingborg, Schweden.

KI. 18 c, Gr. 1, E  22 400. Verfahren zum H arten von 
Eisen unter Verwendun:g eines titanhaltigen Hartepulyers. 
Reinhold Eiehler, Drcadon-N., GroBenhainer Str. 15.

’) Die Anmeldungen liegen Toń dem angegebenen Tago 
an wahrend zweier Monate fur jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentam te zu B e r lin  aus.

KI. 31 c, Gr. 7, Z 10 303. Verfahren zur^Herstellung 
von rostfreien und schweiBsicheren Kernstutzen. Bernhard 
Zimmermann, Berlin, Muhlenstr. 58.

KI. 31 o, Gr. 13, K  68 155. Drehfeld-GieBformen und 
Mischer zur Ausfiihrung des elektrisehon Dreh- und Misch- 
gieBverfahrens; Zus. z. Pat. 307 225. Hermann K urth, 
Miilheim-Ruhr, HingbergstraBe 100.

KI. 48 b, Gr. 6, M 58 422. Verfahren zur Herstellung 
von zinkhaltigon Sehutzuberzugen auf Metallgegcnstanden. 
Clayton Mark, Lako Forest, Lako County, Jllin., V. St. A.

D eutsche G ebrauchsm ustereintragungen.
27. Oktober 1919.

KI. 10 a, Nr. 718 509. Einebnungsvorrichtung fur 
Koksofen. H artung, Kuhn & Co., Maschinenfabrik A.-G., 
Dusseldorf.

KI. 18 b, Nr. 718 500. Gckuhlter Turrahmen fur 
Martin- oder alinliche Oefen. Gebr. SchuB, Dampfkessel- 
fabrik und Apparatebauanstalt, Siegen i. W.

KI. 18 c, Nr. 71S 662. Vorrichtung zum ztmder- 
freien Gluhen yon Metallgegenstiinden. Fr. E. Menger, 
Wiesbaden, Vietoriastr. 14.

KI. 31 c, Nr. 718 434. Anordnung zur Befestigung 
zweier Teile, insbesondere von Stiften, Bolzen o. dgl. in 
diinnwandigen Kórpęrn mittels SpritzguB. „FertigguB"
G. m. b. H., Bcrlin-Teinpelhof.

KI. 31 c, N r. 719 346. StoByorrichtung fur Kern- 
formmaschinen m it hin und her gehendem StoBkolben: 
Friedrich Rolff, SchulstraBe 28, und A rthur Petzel, Park- 
straBe 24, Berlin-Pankow.

3. Novcmber 1919.
KI. 7 a, Nr. 719 510. Walzvorrichtung, Adolf Koch, 

Remscheid-Vieringhausen, Schuttendelle 45.'
KI. 19 a, Nr. 719 527. Schienenbefestigung und 

Schienenversteifung. August Schmidt, ReckliDgbausen- 
Siid, Bochumer Str. 202 a.

KI. 19 a, Nr. 719 550. Unterlagsplattc fur Schienen
befestigung. > August Schmidt, Recklinghausen-Siid, 
Bochumer Str. 202 a.

KI. 21 h, Nr. 719 882. Elektrische KettensehweiB- 
maschine. Moll-Werke A.-G., Scharfenstein i. S.

KI. 21 h, Nr. 719 895. Kohleheizrohr fur elektrische 
Widerstandssehmelzofen. Allgemeine Elektricitats-Ge- 
sellschaft, Berlin.

KI. 31 c, Nr. 719 576. Kernstutze. Adolf Schoek, 
Goppingen.

KI. 31 c, Nr. 720 013. Doppelsehaltwerk fur Form- 
masehinen. Franz Erdmonger, Berlin, Chausseestr. 117.

KI. 31 o, Nr. 720 128. Springform aus Glas zur H er
stellung von . Kunst- und Gebrauchsgegenstiinden. Carl 
Marschner, Berlin, Frankfurter Allee 286.
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D eutsche Reichspatente.
Kl. 40 a, Nr. 307 085, vom 7. Marz 1917. D r. R e ise n -  

eg g e r in  C h a r lo t to n b u r g . Ver fahren zur Abscheidung 
■der Begleitmetalle des Eisens in  Kiesabbranden.

Dio Kiesabbrando werden in wasserigor Aufschlam- 
raung m it gasformig zugeleitetem Chlor behandelt. Die 
Losung der Begleitmetailo aoll eino Yollstandige sein.

Kl. 24 e, Nę. 307134, vom 20. Jan u ar 1915. O tto  
& S c h lo s sc r  in  MoiBen. Oaserzeugungsanlage, bei der 
der Brennstoff in  mehreren hintereinander schaltbarcn K am 
mern behandelt wird.

Der zu behandelndo Brennstoff befindet sioh in 
mehreren hintereinander sohaltbaren Kammern a, dio

Der gluhendo KokBkuchen wird auf eino vor don 
zu stoBendon Ofen verfahrbaro Plattform  a gesohoben 
und, um ihn zu zerkleinoru und zu loschen, durch Kippen

jo fur sioh auf Eahrgestollcn ruhen. Es kann som it dio 
vorderste Kammer, naclidem dor Brennstoff ausgebrannt 
ist, fortgefahron und naoh Neufullung an das liintero 
Endo der Kammernroihe angefahren worden.

KI. 10 a, Nr. 312 640, vom 13. Eebruar 1918. V io to r  
E o rd a n s k i  in  A Y aldenburg  i n S ch les . Verfahren 
und Vorriclilung zum Zerreiflen von gluhcndem und zum  
Yerfahren und Yerladen von gelósclilcm Kolcs. .

der P lattform  a auf eine zweite Plattform  b ubergefuhrt, 
dio gleichfalls kippbar ist und von einer festen W and c 
begrenzt wird. Auf b wird der Koks geloscht und durch 
Kippen zu der Soparation odor Vorladestello gebracht.

KI. 18 b, Nr. 309 175, vom 27. Jan u ar 1916. S ta h l-  
w orko R ich . L in d e n b o rg  A k t.-G es . in  R o m seh o id - 
H a s to n . Wolframfreie Stahllegierung fiir Schnellarbeits- 
stahl mittlercr SchniUleistungen.

Dic Legierung -enthiilt neben Eison 0,5 bis 0,8 % 
Kohlenstoff, jo 0,2 bis 0,4 % Mangan und Silizium, 
6,0 bis 10,0 % Molybdiin und 3,0 bis 6,0 % Chrom.

Statistisches.
Die Roheisenerzeugung des Deutschen Reiches im September 1919 *).

Erzeugung in Tonnęn zn 1000 kg

HHmatlt-
eisen

Glcliercl- 
Boheisen 
nnd GuB- 

waren 
1. Schmol- 

zong

Bessemer-
Bohelsen
(saarea

Yerfahren)

Thomas-
Boheisen
(basisches
Verfahren)

Stahlelsen, 
Splegel- 
etaen, 
Ferro

mangan n. 
Ferro- 

sillzium

Puddel-
BohelEcn

(ohne
Spiegel
eisen)

Insgesamt

Sonstiges
Eisen 1919 1918

Soptombor

Rhoinland-Wostfalen. . . . 30  308 30 108 5 594 187 042 7 0  982 1 5 0 0 5  230 330  764 5 1 8 3 8 8
Schlesien ................................. 901 4 926 635 10 802 18 534 6 700 — 42  498 57 437
Siegorland und Hessen- /

N a s s a u . ............................. 467 16 S20 52 — 29 512 1 196 1 242 49  289 86 737
Nord-, Ost- uud Mittol-

d e u ts c h la n d ..................... 12 026 5 431 — 20 162 8 309 — 135 46 063 6 8  666
Suddeutscbland..................... — 5 149 — 8 662 — — — 13 811 15 570
Saargebiet und bayorisoho %

Rheinpfalz . . . . .  . . — 6 200 — 45  866 — — — 52 066 72 658

Insgesamt September 1919 43 702 68  634 6 281 272 534 127-337 9 396 6 607 534  491 .
1 1918 59 833 80 834 9 903 417 581 236 210 11 892 3 200 — 819 456

Januar bis September 2)

Rheinland-W estfalen. . . . , 267 5.57 310 273 39  945 1 6 2 2 4 4 5 605 292 6 482 31 053 2 8S3047 4 6 2 6 6 1 6
Schlesien............................. 15 960 44  166 2 881 51 675 155 126 62 319 — 332 127 560  558
Siogerland und Hesson-

N assau............................. . 3 S 4 3 148 004 1 470 — 282  578 11 813 8 947 45 6  655 750  231
Nord-, Ost- und Mittel-

d e u ts c h la n d ..................... 131 414 3 0 3 1 3 — 183 535 75 362 — 1 307 421 931 611 5 8 4
Suddeutsehland..................... — 4 5  996 — 72 107 — .— -200 118 303 131 806
Saargebiet und bayorisoho

R h e in p fa lz ......................... 6 167 5 9  639 439  457 3 535 — — 50 8  798 643 482

Insgesam t:
Januar bis September 1919 424  941 638 391 44  296 2 3 6 9 2 1 9 1 1 2 1 8 9 3 80  614 41 507 4 720861 —

,, ,, ,, 1918 535 290 704  765 104 533 3 8 1 2 2 6 9 2 015  043 124 022 28  346 7 3 2 4  277

l) Nach dor S tatistik dos 
*) Teilweiso beriohtigt.

Voreins Deutsohor Eison- und S tahl-Industriellor.
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Wirtschaftliche Rundschau.
D ie Lage des E isenm arktes im O ktober 19191).

I. RHEINLAND UND WESTFALEN. Die Span- 
nung in dor Lago dos Eison- und Stahlmarktes hielt im 
Berichtsraonat in  vol!or Scharfe an. Verkehrsn6to, Brenn- 
stoffmangel, hochst uńgenugendo Erzeugung und der. un- 
goheuor gesunkonct W ert dor doutschen Reichsmark 
driickten in immor stiirkorem MaBo dor gesamten. deut
schen Volks\virtsohaft, insbesondere aber der Eisen
industrie, ihren Stempel auf. Emo Besserung ist fiir dio. 
naehste Zoit nicht zu erwarten, violmohr steht fiir viole 
Werko Erzknapphoib und fiir dio auf don Eisenbahnbezug 
angowiosenen Betriobo ICohlennot vor der Tur. Allgemein 
horrsolite an  Kalkstoin, Kalk, Dolomit, Sauren und allen 
Hilfsstoffen dauernd Mangel. Dio Schuld an dieson un- 
glucklichon Vorhiiltnisson trug  in dor Hauptsacho dio 
schwierigo Botriebslago der Eisonbahnon, die sich im 
Oktober weiter yorsehiirfto. Tageweise wurde dor Eisen- 
bahnguterverkehr m it Ansnahme von Brennstoffen ganz-. 
lich gesporrt, was sowohl don Vorsand fortiger Erzoug- 
nisso ais auch dio Heranschaffung dor Roh- und Hilfs- 
stoffę und dos Halbzeugs verhinderte, so daB alloin schon 
doslialb yiole Feierschiehten eingelegt werden muBten. 
Dabei ist zu bofiirchtcn, daB dio Verkehrsnot noch lango 
nicht auf ihrer hochston Hohe angelangt ist. Es fohlt 
vollig an  S- und O-Wagon, und Lokomotiven sind nur in 
ungoniigender Anzahl vorhanden; wonn die winterlichen 
Witterungsverhaltnisso don Bahnverkehr hemmon, ist das 
Sohlimmsto zu gewartigen. Die WassorstraBon konnten 
bislang nur in  beschranktom MaBe zur Aushilfo heran- 
gezogon werden, da die notigen Kalino felilten und niodri- 
geror, Wassorstaiid dio Loistungsfahigkeit der Schiffahrts- 
wego beeintriichtigto. F iir dio K ohlonbofordorung im 
Ruhrbezirke stellte sich dor Wagonvorkehr im Oktober 
folgendormaBen: In  der ersten Woche fohlten’ arbeits-
taglich etwa 10 400 Wagen, in  der zweiten etwa 9200, in 
der dritten etwa 6800, in der vierton otwa 7200. Wenn 
sioh mithin fiir diesen Yorkehrszweig. die Lago etwas 
besserto, so bliob die Gestellung von Wagen fur andere 
Guter iiuBorst schleoht. In  der letzten Hiilfto des Berichts- 
irionats wurden fur dorartigo Giiter nur zwei Zehntel dor 
Verłialtniszahl an  O-Wagon gestellt und weiter fchlte es 
ganz besonders an  SS-, Sml- und Rm-Wagon. Dio Ver- 
kehrsnot braolito naturgemaB viel Unruho in  die Betriebe, 
wodurch die Erzeugung vormindert und yerteuert wurde. 
Aber in mindestons dem gleichen Umfango trug hierzu 
die gro Bo Knapphoit an  Brennstoffen und dio starko 
Einschriinkung des Yerbrauches boi, die der Reichskohlen- 
kommissar in steigendem MaBe auch don H utten auf- 
erlogte, die eigono Zeohon haben. Was dann noch fehlte, 
um den Rohstoffmangel auf seine ungehoure Hoho zu 
bringen, hatte  seine Ursacho in der yerkurzten Arboits- 
zeit und in  der immer noch\vergleichsweise geringen 
Loistung der Leute. Die nach und nach steigende 
Kohlenforderung war nu r zum verschwindenden Teil 
dio Folgę wiedorkehronden FleiGes, sondern weitaus auf 
die Yermehrung der Arbeiterzahl zuriiekzufuhren. Abor

*) Wir beabsichtigon, dio bisherigon Yiortoljahres- 
Marktberiohto durch monatliche Berichte zu orsetzen, da 
die verworrenen und unklaren Yerhaltnisse, in  denen sich 
das deutsche Wirtschaftsloben augenblicklich befindet, 
eine moglichst Mufigo Sehildorung der Marktlage geradezu 
bedingen. Vorlaufig beschrankon sich dio Berichte auf 
Rheinland und Westfalen, Mitteldeutschland und Nord- 
doutschland sam t dem Kustengebiet. Fur Oberschlesien 
miissen wir die Vierteljahres-Marktberiehte beibehalten, 
da sich infolge dor ortliclien Verhaltnisse eine vermehrte 
Berichterstattung nicht durchfiihron laBt. Im  ubrigen 
behalton wir uns vor, naoh dem W iodereintritt ruhigerer 
Zeiten zu don Yierteljahres-Marktberichten zuruckzu- 
kęhren. Die Schriftleitung.

was bedeutete das Mehr gegen den Riesenausfall, der 
durch den Stroik der oberschlesischon Bergloute ontstand 
und der nun zu dor ungoheuoron Knapphoit im ganzen 
Roioli und zu den Einschriinkungen im ICohlenbezug 
beitriigt!

Dio Nachfrage naeli allen Erzeugnissen bliob wciter- 
hin ungemein stark, ja  sie nahm sogar noeh zu, und selbst 
dio ins Ungemesseno gestiegenen Proiso vorminderten die 
K auflust nicht. Auch aus dem Auslande, selbst aus Bel- 
gion und England und Uebersee kamen vielo Anfragen; 
indes muBto im Verkauf allgemein Zuriiekhaltung geiibt 
worden, da der Inlandsbedarf auch nicht ontfornt gedeckt 
werden konnte. D o rD e u tsc iie  S ta l i lb u n d  beschloB, die 
oben erst ab 1. Oktober 1919 bedeutend erhohten P re ise  
f i irN o v o m b e r nnverahcler'b  bestehon zu lassen. Leider 
kann ais sicher gelton, daB dio Preishohe ihren Gipfel- 
punkt noch niclit orroiclit h a t; donn auch dio Kohlon- 
und Kokspreiso wordon noch weiter stoigen, da die am
1. Oktober eingetreteno Erhohung nur erst fur die Lolin- 
zulage, fiir Urlaub- und Knappschaftsmehrkosten Deckung 
braclito. Dagogen fehlt diese noch fiir die sonstigo Vor- 
touorung der Selbstkosten, abgesehen von dem Plan, 
durch einen Preiszuschlag Mittel fur den Wohnungsbau 
anzusammeln. Preissteigernd wirkto auch dio am 1. Okto
ber 1919 eingetreteno SOprozentige Erhohung aller Balin- 
frachton. Dio bis dahin goltenden Frachten wurden or
hoht, d. h. es kamen zu den rorhergehenden Zusehlagen 
von 15 und 60 % dio erwahnten 50 %  liinzu und von 
diesen dreien wird, von den Brennstoffen abgesehen, auch 
dio 7prozentigo Yerkehrssteuor orhoben. Das alles bc- 
doutet, daB s ta tt frtiherer Bahnfracht von 100 Ji jotzt 
fur Brennstoffo 276 Jl und im ubrigen 298,00 J i zii zahlen 
sind. Dabei sind dio fruhoren Fraehtnachliisso fiir Aus- 
nutzung des I-adegewichts dor Wagon und fast. allo Aus- 
nahmetarifo aufgoliobon. Soweit Ausnahmetarife bo- 
seitigt wurden, geht dio Frachtvorteuenmg natiirlich noch 
sehr iibor obige Prozontsatze hinaus und erreicht 600 bis 
700 %. Dio Minotto kommt im gebrochenen Verkehr, 
was bei dem niedrigen W ert der Mark dic F racht selir 
Tertouert. Dio hohen Mincttoproiso rerstehen sich in 
Franken. Entspreohend liogt dio Sache bei Schwodonerz. 
Phosphorhaltiges Lapplanderz kommt heute frei Ver- 
brauehswerk auf etw a 300 Jl / t  gegen 18 bis 19 Jl Friedens- 
preis und Minetto auf rd. 96 Jl gogon friiher rd. 9 Ji. 
Dor WasserstraBonbeirat Munster genohmigte inzwischen 
eine Vorlage, den Schlepplohn auf dem Rhein-Wesor-Kanal 
um 100 %  m it Geltung vom 15. November d. J . ab zu 
erhohen und die Vergunstigungcn fur don Vorkohr mit 
dom Mittel- und Oberrhoin zu besoitigen.

Uober dio B o w eg u n g  in  d e r  A r b e i t e r s c h a f t ,  
uber dio Zu- oder Abnahme der Arbeitslust und des Streik- 
fiebers wiihrend des Beriehtsmonats liiBt sich nichts Ab- 
sclilioBondes sagon. Erfroulicherweise selieint dio Er- 
kenntnis von der Notwendigkoit des Stucklohn- oder dooh 
eines Pramionsystemes wiederzukehren, und es war daher 
in don Orten, in  denen die Akkordarbeit wieder eingefuhrt 
werden konnte, eine allerdings in beschriinkten Grenzen 
bleibe.ndo Zunahme der Erzeugung festzustellen. Ar- 
beitorbewegungon bestanden in Dortmund, Dusseldorf 
und Duisburg. In  Dortmund lieB sich durch die Arbeits- 
gemeinschaft fiir die rlicinisch-west-fiilischo Eisen- und 
Stahlindustrio ein Streik Yermeiden, wahrend in  Dussel
dorf und Duisburg kleinere Streiks ausbrachen, weil die 
in Frage kommenden Arbeiter in  kommunistischen, den 
Gewerkschaften feindlich gegeniiberstehenden Organisa- 
tionen zusammongeschlossen sind. Eine besondere Be- 
doutung is t dieson Bewegungen nioht beizumeisen. Von 
ganz anderen tjrsachen nahm ein Streik im besetzteń 
Gebiet seinen Ausgang, der sieh gegen gewisse beschran- 
kende Bestimmungen der Besatzungsbehorde riehtete. Et
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wurde am 24. Oktober in Aachen auf Grund der yom 
Oberkomnmndiorondon der Besatzungsbohorde den Ver- 
tretorn dor Arbeiterschaft gemacliten Zusicherung bo- 
endet, daB die Freiheit dor Arbeiterbewegung fur das 
ganze Besatzungsgebiet gowiihrleistet und Schikano ver- 
boten werdon sollten.

Auf dem K o h le n -  u n d  K o k s m a rk to  ha t sich kaum 
etwas gegen die Yormonate geandert. Dio Nachfrage nach 
Bronnstoffen war dadurch, daB nunmehr dio kalto Jahres- 
zeit und dam it dio Zeit dós stiirksten Hausbrandbedarfs 
naherruckte, naturlich nur noch dringonder gewordon, 
ohno daB zu ihrer Befricdigung irgendwie nennonswcrto 
Mehrmengon zur Verfugung standen. Es horrschto daher 
bitterster Bronnstoffmangel, und die Zukunftsaussichten 
sind um so trubor, ais je tz t allen anderen Lioferungen dio 
betrachtlicho Kohlenmenge, i dio Deutschland dom Viol- 
verband gegenuber durch don Eriedensvortrag iiber- 
nomrnen hat, v o rg o lio n  muB. Die Lago der Staats- 
bahnon ist durch don Kohlenmangel auch immer schwieri- 
ger goworden. Mit Riicksicht hiorauf wird vom Kohlon- 
syndikat und den Huttenzechon eingehend erwogen, ob 
und in  weichem Umfango die Werke dor Huttenzechon 
auf einen Toil dor groboren (zur Lokomot.ivliciz.ung geeig- 
noton) Kohlensorten, dio sio bisher fiir sich aus dor Ver- 
brauchsbetoiligung Oirer Zechon bezogen, Yerzichten und. 
dieso Mengen duroh andoro Kohlensorten ersotzon konnen, 
damit auf dieso Weise noch Mengen fur dio Eisenbahn frei- 
gemacht wordon.

Die Wagengostellung fiir dio Zechen war, wio or-' 
wiihnt, zum Toil reoht knapp, und es muBten deshalb 
aus Forderung und Herstellung Mengen in  dio Zechen- 
lager gestiirz.t werdon. In  don Hafen mangelte os an 
Schiffsraum, weil die Fahrzeugo dos ungeniigenden Wassor- 
standes wegen nicht voll beladon werden konnton. In  den 
Rhoinhafon war iibrigona dor verfugbaro Schiffsraum 
meist fur die ausbedungonen Lieforungon an  den Verband 
in Anspruch genommen.

Dio am 1, Oktober eingetretone Preiserhohung fur 
Kohlo und Koks hatto  zur Folgo, daB auoh dor Preis der 
Briketts vom ł. Oktober d. J . an  um 14,50 JC je  Tonne, 
einschlioBlich dor Stouern, heraufgesetzt wurde.

Dio Matorialproise zeigten oine stiindig steigonde 
Richtung.

Dio Gesamtlage war mithin hochst unbefriedigend. 
Wie sich dio Dingo weiter entwickeln wordon, liiBt sich 
naturlich nicht voraussehen, aber dor Ausblick ist im 
allgemeinen sehr trubo.

Die Lage auf dem E r z m a r k t  gestalteto sich wie in 
don Vormonaten weiterhin schwierig. Im  Inland litt der 
M arktselir stark unter den ungunstigen Vorkehrsvorhalt- 
nissen, so daB violfach der Versand erheblich hinter der 
Forderung zuriickbliob. Der Bedarf der Worko war auBor- 
ordentlich groB und konnte nioht befriedigt werden. Im  
Ankauf von ausliindischon Erzen, insbesondere aus Schwo- 
den, zeigten die Werke noch groBe Zuruckhaltung wegen 
der gestiegonen Seefraehten und dor hohen Erzpreiso, die 
durch den niedrigen Stand der Markvaluta bodingt sind. 
Auch hier spielt dio Transportfrage eino groBe Rolle.

Von den in la n d is c h o n  E is e n o rz e n  stollto sich 
der Yersand im Oktobor boi B ii l te n e r  Erzen auf 46 300 t  
gegenuber einem Sollvorsand von 70 000 t  monatlich. Dio 
Versorgung blieb damit erheblich unter der Nachfrago. 
Dor Grund dafiir lag im wesentlichen in den schwiorigen 
Verkehrsverhaltnissen, fur dio vorlaufig eine Aussicht auf 
Besserung kaum bestohon durfte. Der Preis fur Bultener 
Erze blieb im Oktobor auf dem Septemberstand von 30 JC 
je Tonne ab Grube. Boi den S ie g e r li in d e r  Eisenstein- 
grubon be weg te sich die Forderung auf der Hohe des Vor- 
monats. Der Eingang bei don Hochofenworkon stellte 
sich auf 150 000 t  (auf Rohspat berechnet). Die Nach
frago der H utten konnte dam it nicht voll gedeckt werdon. 
Zu don Transportschwierigkeiton gesellten sich im letzton 
Drittel des Monats noch auf einzelnen Werken Stroiks, 
dio Forderung und Versand beeintrachtigten. Die Preiso 
sind seit dom 1. Oktober von 62,50 auf 79,10 JC je Tonno

fur Rohspat und von 93,40 auf 118,40 jo Tonne fiir Rost- 
spat in die Hohe gegangen. Dio Forderung an  Erzen des 
L a h n - u n d  D illg o b io to s  hielt sich auf der Holie dor 
Vormonate. Ueber dio Hohe dor Lohno und <Jie Dauer 
der Arbeitszeit wurden m it don Gewerkschaften Tarif- 
yortrago zum AbschluB gobracht, jedoch leidot dio Fordo- 
rung im Dillburger Bezirk noch stark unter dem Abzug 
der Arbeiter nach dom Siegerland. Der Versand an Erzen 
ging auf otwa 40%  gegenuber gewohnlichen Żoiten zuriick. 
Dio Anforderungon der Grubon an  Wagon konnten nur 
zum allergoringsten Teil bofriedigt werden. Wie im Sieger
land, so haufen sich hior dio Vorrato auf den Gruben von 
Monat zu Monat starkor an, so daB m it Betriobseinschriin- 
kungen gerechnot werden muB, da eine Besserung in dor 
Wagengostellung kaum zu orwarton soin wird. Die Preise 
orhohten sich gegeniiber dom Vormonat fur Roteisonstein 
orster Sorte von 52,50 auf 67,50 JC jo Tonne Basis 45 %.

A n a u s la n d is c h e n  E is e n e rz e n  kamen an  M in o tto  
aus L o th r in g e n  u n d  L u x o m b u rg  fur dio Werko im 
unbesetzten Deutschland 173 153 t  herein, womit die 
Einfuhr im Verhaltnis zu den Kokslieferungen um rd. 
39 0001 gogen dioso zuruckbliob. Vom 13. Mai bis 1. Okt. 
d. J .  betrug der Gosamtvorsand an  Minotte aus Lothringen 
und Luxomburg an dio Werke im nicht besetzten Deutsch
land 912 000 t, In  dor Proisfrage erfolgto eino endgultige 
Regelung noch nicht. Die Franzosen bestehen auf ihren 
Forderungen von 18 Fr. jo Tonne fur Lothringer und 
Luxomburger Minette und von 23,50 Fr. jo Tonne fur 
Briey-Minette frei doutsche Grenze. Die Einfuhr an 
S c h w e d o n e rz o n  wurdo durch dio hohen Preise stark 
beeinfluBt, die sich fur phosphorreiche Erze auf 20 Kr. 
fob Luloa und fiir phosphorarmo (Freia-Erzo) auf 40 Kr. 
fob Lulea beliefen. Dio im dritten Viertoljahr aus Schweden 
oingegangenon Mengen waren gegenuber der Nachfrage 
der Werke unzureichend, insbesondere wenn man bedenkt, 
daB in don Sommermonaton ęino erhebliche Bevorratung 
dor Werke fiir die verkohrsungiinstigeń Wintormonate 
stattfinden soli. Dor Grund fiir die schlechte Belieforung 
m it Schwedonerz liegt darin, daB iibor dio Ostsee infolge 
der Blockade nichts hercinkam und bei den durch dic 
Valuta ungeheuer vortouerten Frachton der Bozug uber 
dio Nordsee gestoppt war. Ausliindische Qualita,tserze, 
insbesondere Erzo spanischor Horkunft, waren auch sonst 
mohrfaeli angeboten. Dio vorlangten Preise fur letztore 
bowegten sich zwischen 6 und 7 M, teilweise noch dariiber 
fur die Einheit Eisen und Tonne frei H iitte berechnet. 
Die Werko verhielten sich gegenuber diesen Angeboten 
zunachst noch ablehnend.

In  der Versorgung m it M a n g a n e rz e n  sind die Werke 
auch heuto noch wie wahrend des Krieges auf dio Forde
rung der einheiinischen Gruben Fernie und Geier ange- 
wiesen, dio in  letzter Zeit otwa jo 10 0001 monatlich betrug. 
Auf gleichcr Holie hielt sich der Versand, der jedoch in 
allerletzter Zeit, insbesondere bei Grubo Geier, durch 
Kohlenmangel wesentlich beeinfluBt war. Die Preise fur 
diese Manganerze wurden ab 1. Oktober von 60 auf 70 JC 
f. d. t  erhoht. H o c h h a lt ig e  M a n g a n e rz e  werden an 
geboten von Indion, Brasilien und Moxiko, jedoch ont- 
wickelte sich das Geschaft wegen der hohen Preiso auBer- 
ordentlich schlecht. Kiiufe wurden in  Belgien und L oth
ringen gotiitigt zu 27% d fur Potierz und 36 d fur indischo 
Erzo cif Antwerpen. Der M arkt ist besonders wegen der 
Frachtlage nach obon gerichtet. Dio Zufuhr an  M a r tin -  
s c h la c k o n  aus Donawitz, welcho zur Verbesserung des 
mulmigen Fernie-Geier-Mollers bonotigt werden, kamen 
wegon Kohlenmangels ins Stocken.

Dio Lage auf dem S c h r o t tm a r k t  beginnt sich all- 
mahlich zu klaren. Sie steht heute noch unter dem Ein- 
fluB der Spekulation, dio von Hiindlerseite ausgeht. In  
Erw artung oiner erhcblichen Preiserhohung fur die Fertig- 
erzeugnisse glaubten die Handler auch auf hoherc Schrott- 
preise rechnen zu konnen. Die Preise gingen in den letzten 
vior Wochen sprunghaft, zum Teil um 200 bis 300 „K, in 
die Hohe. Die je tz t yon den Handlem  yerlangten Preise 
bewegen sich fiir die besseren Schrottsorten um 700 bis



13. Noyember 1919. Wirlschajtliche Rundschau. Stahl und Eisen. 1407

760 J l,  doch ist zu solchen Preisen von den Werken im 
allgemeinen nicht gekauft worden. Es h a t yiclmehr don 
Anschein, ais ob dio hohen Preise nur von den Handlem 
angelegt werden zur Deckung ihrer Blankoyerkiiufe. 
Sehr beachtonswert ist, dali dio Hoohofenwerko, dereń 
Schrottbedarf eine groCe Kolie bei der seitherigen Preis- 
steigerung spielte, zu den heutigen Schrottpreisen 
Schrott nicht mehr verhiitten konnen, da die Einhoit 
Eisen ihnen tro tz  der sehleohten Yaluta bei dor Ver- 
hiittung yon Schwedonerzen billiger zu stehon kommt. 
E s ist daher dam it zu rechnen, daB in der Entwicklung 
der Schrottpreise oine Stotigkeit eintritt.

Die Erzeugung von R o h e is e n  wurdo dureh Koks- 
mangel, teilweise auch durcli den Mangel an Kalkstein 
auBerordentlich beeintrachtigt und reichte infolgedessen 
bei weitem nicht zur Bofriedigung der starken Anforde- 
rungen des In- und Auslandes aus. Die Erzeugungsziffern, 
die im laufenden Jahro in  don Monaten Juli und August 
den Hochststand erreicht hatten, gingen wieder stark 
zuriick. Im  Monat September war bereits ein Ruckgang 
von etwa 4 %  zu verzeichnen, im Monat Oktober wird 
der Ausfail noch wesentlich gróBer sein. Die Versorgung 
der Verbraucher l i tt  naturgemaB auBerordentlich unter 
den ungiinstigen Erzeugungsyerhiiltnissen und unter dem 
Wagenmangel, der dio rechtzeitige Abfuhr des erzeugten 
Roheisens verhinderte und die Hochofenworko zur Lage- 
rung des Eisens zwang.

Zur besseren Versorgung dor Verbraueher ist der 
Roheisenverband dazu ubergegangen, auslilndisclies Roh
eisen einzufuhren.

Der Auslandsmarkt war auf dor ganzen Linie auBer
ordentlich fest, dio sehr starko Nachfrago fand aber nur 
teilweise Deokung. Die Preise zogen in den letzten Monaten 
auf der ganzen Linio erheblich an.

Das Geschaft in den E rz e u g n is s o n  d es S ta h l -  
w e rk s -V e rb a n d e s  li t t  auch im Oktober unter der Ein- 
sclirankung der Erzeugung infolgo unzureichender Vor- 
sorgung der Werke mit Brennstoffen und Eisenerzen, ver- 
bunden m it den auBerordentlich scliwierigen Verkehrs- 
yerhaltnissen. Eino Steigerung des Versandes war unter. 
diesen Umstanden nicht mogiieh. In  der Versorgung.der 
Verbraucher m it Halbzeug tra t im Laufo des Monats 
eino Besserung nieht ein; wegen anhaltonder Knappheit 
an Halbzeug konnten die Abnohmer bei woitom nicht be- 
friedigt werden: In  Eormeisen war es schwierig, selbst
den dringendsten Bedarf zu befriedigen. Neue Auftrago 
konnten nur in geringem Umfange untorgebracht werden, 
da fur die Werke groflo Riickstande vorliogen und sie auf 
łlonate hinaus besetzt sind. Die Nachfrage nach Eisen- 
bahn-Oberbau-Bedarf war sehr stark, sowohl in leichten 
wie in sehweren Formen, Besoiiders umfangreieh waren 
die Anforderungen der deutschon Staatsbahnon, dereń 
Bedarf nicht einmal ganz godcckt worden konnte. Sollto 
dio Kohlonzufuhr noch weiter eingeschrankt werden, so 
wurde dies auf die Versorgung m it Oberbaustoffen auBer
ordentlich ungunstig einwirken. Dem Auslande konnte 
mit Rucksieht auf dio lieimische Versorgung nicht so viel 
geliefert worden ais os unserer Yaluta. wegen erwiinscht 
gowesen wfi.ro, zumal da yon einer Reihe Lander zum Teil 
sehr. umfangroicho Anfragen vorlagen.

Der in dor Preisausspracho vom 8. Oktobor allorseits 
ils notwendig bozeichneto und von den Yertrotern der 
łyoiteryerarbeitenden Industrie und dos Handels aner- 
tannten Preisorlidhung fiir Walzerzeugnisse konnto der 
Vortreter des Roichswirtschaftsministenums im yollen 
Umfange nicht ohne weiteres zustimmen. Die Industrie 
LieB deshalb zunachst m it W irkung vom 1. Oktober an 
ainen Preisaufsehlag eintreten, dor sioh um rd. 50 .ft untor 
len gefordorten Satzon bowogte. Diese Preiserhohungon, 
irelcho dio Bestatigung des Reichswirtschaftsministeriums 
tanden, betrugen fiir Halbzoug 200 M , Formoisen 250 Jl, 
Stabeison 250 . ii. Bandeisen 275 Jl f. 'd. t.

Dor S ta b o i s e n m a r k t  stand im Monat Oktober 
unter dem Zeiehen hochstor Eisennot, so daB selbst der

dringendsto Bedarf gedeokt werden konnte. Dio Er- 
zougung blieb infolgo der Yorkurzton Arbeitszeit, des 
Rohstoff-, insbesondero Kohlenmangels auf einer niedrigen 
Stufo, wahrend dio Nachfrage immer lebhafter wurde. 
Dio Bautiitigkeit im Inlande nahm zu, besondors der Bau 
von Arbeiterwolmungen wurde in einem von Tag zu Tag 
yerstiirktem MaBe aufgenommon, was oino yermehrte 
Nachfrage nach Stab- und Formoisen zur Folgę hatte. 
Noch grofler war der Bedarf der Wagenbau- und Loko- 
motivfabriken, deron Anforderungen auch soitons der 
Werko dor Dringlichkeit entsprechend beyorzugte Er- 
ledigung fanden. Ferner kamen groBe Anforderungen 
des Eisenbalinzentralamtes und der W erkstiittenamter, 
der Maschinen- und Konstruktionsfirmen, sowio dor in- 
liindisclien Worfton auf don Markt. F iir dio Ausfulir 
blioben dahor nur geringe Mengen iibrig. Der Preis fur 
Stabeisen wurdo nach langon Verhandlungen um 250 Jl 
auf 995 J t erhoht, wird jedoch angosiehts der immer 
weiter steigenden Selbstkosten nicht mehr ais auskommlich 
bezeichnet.

Dio Lage am  G ro b b le c h m a rk t  war im Oktober 
auBerordentlich echwiorig, weil der Bedarf auf allen Ge- 
bieten sehr stark waT, wahrend dio Erzeugung erheblich 
zuriiekging. Schiffbau, Wagenbau- und Lokomotiyfabriken 
hatten  besonders groBe Ansprilche, die boi weitem nicht 
gedeckt werdon konnten. Solango nicht dureh bessero 
KohlenvorBorgung eine Steigerung der Erzeugung or- 
moglicht wird, muB dam it gerechnet werdon, dafi der 
Bedarf noeh auf lango Zeit hinaus keine yollkommene 
Deckung findot.

Noch yorworrener sah es auf dem F o in b lo c h m a rk te  
des Inlandes aus. Der durcli die goringe Erzeugung no t
wendig gewordenen Zuruekhaltung im Angebot und dor 
infolgedessen immer sturmischer werdenden Nachfrage 
stand auf dor anderen Seite eine sich stets mehr ver- 
mindernde Herstellungsfahigkeit dor Werko gegenuber, 
dio sich infolgo des Kohlen- und Rohstoffmangels in 
naohster Zeit noch woitor yersehlechtern wird. Verkehrs- 
sperron und sonstige ungunstigo Ercignisso werden ein 
Uobriges dazu beitragen, um das bestehonde MiByerhaltnis 
noch starker in dio Erscheinung treten  zu lasson. Die 
fortwalirende Steigerung dor Selbstkosten ubte auch hier 
ihre einschneidende Wirkung aus und weitere Erhohungen 
der Preise mussen bald folgen, da die augenbllekliclien 
nicht aiisreiehend sind. Aus dem Auslande lag rege Nach
frago vor, sogar aus dem fernen Osten und Sudamerika 
gingen zahlroiclie Anfragen ein. Leider yerhińdorte die 
beschriinkto Erzeugungsfahigkeit der deutschen Werke 
die vollo Ausnutzung der sich ihnen bietonden Ausfuhr- 

. gelegenheit.
Die R o h re n w o rk e  litten  unter den gleichon mannig- 

fachen Schwierigkeiten, die auf unserer gesamten dout- 
schen Industrie lastcn. Die Hemmungen in der Besehaf- 
fuńg der erforderlichen Rohstoffe und vor allen Dingen 
der Kohlenyersorgung sowio die noch immer nicht wieder 
auf yoller Hohe befindliche Loistungsfahigkeit der Arbeiter- 
sehaft lahm te dio Erzeugung der Rohronbotriebe derart, 
daB die in erheblichem MaBe yorliegenden Auftrage nur 
selir yerzogert erledigt wordon konnten. Dabei war die 
Nachfrago nach Rohron ganz gewaltig, insbesondero nach 
Siederohren kleinen Durchmessers und nach Gasroliren. 
Vor allem waren auch nahtlose Gasrohren sehr begehrt, 
fiir deron Herstellung in geschweiBter Ausfiihrnng das 
erforderlicho Streifenmaterial nicht zu erhalten war, 
Dio Preise wurden am 1. Oktober in die Hoho gesetzt, 
erreichten aber in den meisten Sorton kaum die Selbst
kosten. Wie sich dio Preisent wieki ung weiter gestalten 
wird, laBt sich heuto noch nicht uberblicken; eine E r
hohung fur den Jlonat Noyomber is t bisher nicht ausge- 
sproehen worden.

Die Nachfrage nach G u B ro h re n  war besonders fiir 
das Ausland lebhaft. Das Inland hielt bei den herrschenden 
schwierigen Arbeitoryorhaltnisscn und dem auBerordent
lich groBen Geldbedarf der Stadte und Gomeinden, die 
hauptsachlich ais Abnehmer in  Frage kommen, mit Auf-
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trfigen zuriick, deckto nur den dringendsten Bedarf und 
versehob grofiero Vorh»bon auf spiitero Zeit. Trotzdem 
waren dio hersteUenden Werko nicht in der Lage, den An- 
forderungon der Abnohmor voIlauf nachzukommon, da 
oinmal dio Erzeugung infolgo der schon mehrfach erwiihn- 
ten Sehwierigkeiten stark  zuriickging und anderseita 
dio .Nachfrage aus dom neutralen und auUereuropaiśchen 
Ausland nacli guBeisernen Rohren tu r Gas- und Wasser- 
leitungszweckc sehr groB war. Die deutsehen Werke muB
ten  jedoch groBtentoils auf dio Herreinnahmo der Auftrago 
yerzichton, obwolil m it Riicksicht auf den schlochten Stand 
unseror Valuta befriedigende Preise zu orzielen waren. 
Wonn auch der ausliindischo Wettbewerb in  einzelnen 
Fallen m it Preisuntorbietungcn vorging, so hatte  das 
weniger zu bedeuten, da es sioh bei diesen Angeboton an- 
scheinend nur darum handolte, den Markt zu beunruhigen 
oder don Doutschen dio Preise zu verderben.

Die Verhaltnisso auf dom D r a h tm a r k to  sind im 
groBen und ganzen in  bezug auf W alzdraht ais auch auf 
Drahtyorfoinerung dio gleiehen geblioben wio im Vormonat, 
Die Erzeugung in W alzdraht orlitt im Oktober infolgo 
des wiederholten Stilliegens yerschiedonor Werko eino 
weitero empfindlioho EinbuBe, so daB fiir den Monat 
Oktober wahrscheinlich m it einem Erzeugungsruckgang 
gegenuber dem Vormonat gerechnet werden muB. Dieso 
Knapplioit an  W alzdraht wirkto selbstverstandlich auf 
dio auf den Bezug von W alzdraht angowiesenen Werko sehr 
ungunstig ein, dio an  und fur sich schon dureh die Ab- 
schnurung der siidwestlichen Werke, auf deron Erzeugung 
sich dio fruhere Verteilung in W alzdraht in der Haupt- 
sacho gestutzt hatte, in eine schwiorige Lage gokommen 
sind. Doch muBten auch dio Werke, dio mit solbsterzeug- 
tom W alzdraht arbeiten, infolgo Halbzoug- und Kohlen- 
mangel mit ihren DrahtstraBen und mit don Verfeinerungs- 
betrieben stilliegen. Die Nachfrage sowohl inliindischer 
ais auslandischer Terbraucher in  Walzdraht- und Dralit- 
yorfeinorungsorzeugnissen war auBerordentlich groB, und 
das Mifiycrhiiltnis zwischen dem Bedarf des Marktes und 
der Leistungsmoglichkeit dor Werke tr a t in  letzter Zeit 
besonders stark horror. Der Mangel an  Rohstoffon wird 
dabei yoraussichtlicli noch weitero Einsehriinkungon, 
wenn nicht gar Stillegung von Betrieben zeitigen. In  den 
lotzton Oktoberwoelien maehte sich auoh dio Nachfrago aus 
neutralen Staaten nach W alzdraht wiedor besonders be
merkbar; doch muBten alle dieso Anfragen unter den ob- 
waltenden Vorhaltnisson ablehnend beschiedon werden. 
Dio Nachfrago des A u s la n d e s  nach Vorfeinerungserzeug- 
nissen war sehr rogo. Dio Preisfrage erfuhr sowohl in 
W alzdraht ais auch in dor Drahtverfeinerung in der ersten 
Halfto Oktober, zusammenfallcnd mit den Preisfostsetz- 
ungen der Rohstoffyerbande, eine Neuregelung, und es 
gelang erfreulichorweise, don Preisunterschied zwischen 
dem besetzten und unbosotzten Gebiet Deutsohlands, der 
nachgorade auf dem D rahtm arkto yerwustond zu wirken 
begann, auszugleichen. Die Hoffnungen, die m an an dio 
erhobliche Horaufsetzung des Walzdrahtpreises hinsicht- 
lich einer Erhohung der Erzeugung geknupft hat, sind in 
folgo der in den einzelnen Werken entstandonon Betriebs- 
schwierigkeiten leider nicht in  Erfullung gegangon. Wie 
sich die Verhaltnisso auf dom D rahtm arkt, yor allem in 
bezug auf dio Erzeugungsfrago, im kommenden Monat ge- 
stalten werden, liiBt sich noch nicht absehen. Die ob- 
waltenden Verhaltnisse sind nicht danach angetan, tiio 
Unsicherheit auf dem Drahtm arkte, die augonblicklich 
noeh herrseht, zu beseitigen.

Die S ta h lg io B o re ie n  waren mit der Deekung des 
Inlandsbedarfs bisher durckgangig ausreichend beschaf- 
tigt. Seit einigen Monaten haben sich die Bestellungen 
der Abnehmor aus dem neutralen Auslande, deron Bedarf 
in  Reserveteilen wahrend des Krieges offenbar nicht oder 
nur ganz unzureiehend gedeckt wordon ist, derartig vcr- 
mehrt, daB schon m it Lieferzeiton gerechnet werden muB, 
die sich uber das Fruhjahr 1920 hinaus erstrecken. Aus 
diosem Grunde und m it Riicksicht auf die sprunghaft 
stoigenden Preiso" fur Rohstoffe, insbesondero Schrott,

bosehloB dio in Essen jiingst abgehalteno Mitgliedervor- 
sammlung des„Voreins deutseher StahlformgioBereion“ ,An- 
goboto nach dem Auslande kiinftighin nur noch m it Hausse- 
klausel abzugeben und Preiso zu yerlangen, dereń Hohe 
don Valutauntorschied berucksichtigt und eino gewisse 
Deekung gegen eine weitere Steigerung dor Solbstkoston 
biotet. Seit einigen Wochon yersuchen nun auoh englische, 
franzosiseho und italienischo Abnehmor, ihren Bodarf, 
wio vor dem Kriego, auf dom deutsehen Markt zu decken. 
Dio bish6r erziolton Preiso laSsen erkonnen, daB in dioson 
Lilndorn dio Steigerung dor Selbstkosten eino yiel stiirkoro 
ais bei uns ist. Dio nunmohr einsetzendo starko Ausfuhr 
wird naturgemaB nicht ohne Riickwirkung auf die Inlands- 
proiso bloiben, dio bishor yiel zu langsam don orholiten 
Solbstkoston gefolgt sind und orhoblicher Aufbossorung 
bedurfen, um die StahlgieBereien vor Verluston zu schiitzen. 
Den Rohstoffyerbiindon und ihrer Preispolitilc gegeniiber 
kann nur ,oino Verstandigung untor don StahlgieBereien 
auch fur den Inlandsm arkt auskommlicho Preise siehern.

Im  M a ś c h in o n b a u  li tt die Erzeugung auch im 
Borichtsmonat auBorordcntlicli untor der noch immer 
stark  yerminderton Arbeitsloistung yon Arbeitern und An
gestellten. Infolgedessen blioben dio Umsatzo hintor der 
Loistungsfilhigkoit der Werko erheblich zuriick. Der Auf- 
tragsbestand der Maschinenfabriken war im allgemeinen 
gut, jedoch waron dio erziolton Proise nicht auskommlich. 
Diese unerfreuliche Erscheinung h a t yerschiedene Ur- 
sachen. Einmal haben sich die Grundlagen fiir dio Vor- 
borechnung, dio auf der Annahmo oines normalen Umsatzes 
aufgobaut waron, wesentlich yerschoben, ihre Richtig- 
stollung und'Anpassung an  dio yeranderto Lago is t abor 
anschoinond nicht iiberall erfolgt. Hinzu kommt, daB die 
stiindigo sprunghafto Steigerung der Rohstoff- und Be- 
triobsstoffpreiso in dio Vorborechnungon besonders Lang- 
fristiger Lieferungsauftrago sehr unsiehere Faktoren 
hineingetragen hat, dio eino zuverl(issigo yorhorige Fost- 
stellung der Selbstkosten iiuBerst erschweren. Des wei-. 
teren ist dio starko Zunahmo des Wettbowerbs dureh Neu- 
grunduńg und Erweiterung von Fabriken wahrend des 
Krieges horvorzuhoben, der eino bemerkonswerte Zuriick- 
haltung der inliindisohon Yerbrauclier gegenuborstoht. 
Das Angebot im Inlando uborwiegt also die Nachfrage, 
was schlechto Proise zur Folgę hat. Dio an  sich orfreuliche 
Tatsaeho, dafi oin groBer Teil der yorliegenden Auftriige 
aus Aushmdslieferungen bestolit, yermag demgegenuber 
keinen Ausgleieh zu bioten, da unter Verkennung dor Welt- 
marktlago und der Bedurfnisso unseror Volkswirtsohaft 
dio Auslandsauftrago yielfach zu Preisen hcroingeholt 
worden sind, dio ais yiel zu niedrig angesprochen werden 
mussen. Die auf unrichtigon Vorberechnungen boruhende 
gegensoitige Untorbietung der einzelnen Werko spiolt hier
bei eino Hauptrolle.

Allmiililich bricht sich jedoch dio Erkenntnis auch bei 
der yerarbeitendon Industrio Bahn, daB die bisherigen 
Berechnungen falsch waren und daB im Auslande wesent- 
licli hohere Proise gefordert worden konnen. Ein straffer 
ZusammenscliluB der Maschinenindustrie in Fachyer- 
banden m it Proisyoreinbarungon und Preisiiborwachung 
is t daher yon ausschlaggobender Bedeutung fur ihr zu- 
kunftigos Gedeihon.

Fur mittlero und groBoro Motallbearbeitungsmaschineń 
wurden im Inlande nur miiBige Auftrago erteilt. Vorwię- 
gend handolto es sich bei den Vorgobungen um oinzelne Er- 
ganzungen fur Stalilwerke odor Wcrften. Maschinon zur 
Herstellung yon Eisenbahnmatorial, insbesondere fur Rad- 
satzherstellung, wurden kaum verlangt. Dagegen suchto 
sioh das Ausland dio sofort oder in kiirzorer Zeit greifbaren 
Maschinen auch weiterhin zu siehern, und es wurden 
groBe Abschlusso nach den neutralen und don soither 
feindlichen Landorn getatigt. Fur Nordfrankreich kamen 
neben Maschinen fur Eisenbahnmaterial auch groBe 
Werkzeugmaschinen in  B etracht; dio Werfton an  der 
atlantischen Kusto sowie zahlroiche neu erstandene 
italienische Werfton bestellten fur Neuanlagen odor Er- 
weiterungen erforderliche Maschinen in  grofierer Anzahl.
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Dio P re ise  im Monat O k tobo r verglichen m it dem 
M onat-September stellten sich wie folgt:

Kohlen und Koks: 
F la m m f t i r d e r k o h le .  
K o k s k o h lo  . . . . 
H o c h o f o n k o k s  . . 

‘ G ie B e re ik o k s  . . .

Monat
September

F rze:
Rohspat1) .......................
G e r iJ s te te r  S p a t e i s o n s t e in 1)
B ra u n ei sen s t e i n ....................
N a s s a u e r  l l o t e i s e n s t e i n ,

45% Eisen ab Grubo . . . .  
30% Eisen ab G rube. . . . 

B r io y - M in o t t  c , 37—38 % Eisen 
ab Grube ..............................

i. d. t  
JC

! 67,10—68,90 
08,60-70,40 

97,40 
98,00—102,00

62,00
93,40

Roheisen:
G ie O c rc ie is e n

Preise
ab HUtto  ̂ nam a0t
B o sso m e r  ab HUtte 
S io g e r la n d e r  Q u a l i t t t t s -  

P u d d e le i s e n  ab Siegen . 
S t a h l e i s e n ,  weifles, mit nicht 

Uber 0,1 % Phosphor, ab Siegen 
T h o m a s e is o n  mit mindestens 

1,5% Mangan, ab Brebach . 
Dasselbe ohne'Mangan . . . .
S p ie g e le is e n ,  10 bis 12 %, ab 

Siegen . . . . . . . . .
L u  x e m b u rg  o r  P u d d o l o i s e n

ab Brćbach ..............................
L u x em  b u r g e r  G ie C e re ie is e  

Nr. 311 ab Brebach . . . .

Uorgswalztes und gewalztes Eisen:
R o h b l B c k o ..............................
V o rg e w a lz te  B liScke . .
K n i i p p e l ...................................
P l a t i n o n  . . . . . . . .
S t a b e i s e n ,  Inland, ab Ober
. hausen . ...................................

B a n d e is e n  . .........................
T r l lg e r  ab Diedenhofen: 

fUr Norddeutschland 
fiir Suddeutschland 

K e s s e lb le c h e ,  Inland, ab Essen 
G ro b b le c h o , Inland, ab Essen 
M i t t e lb le c h e ,  Inland, ab Werk 
F e in b le c l i e ,  Inland, ab Werk 
F 1 u 0 e i s e n - W a 1 z d r a h t , Inland

ab W e r k ...................................
G e z o g e n e r  b l a n k e r  J la n d e ls

d r a h t ...................................
V c r z in k tc r  I Ia n d e  1 s d r a h t . 
S c h r a u b e n -  u. N ie t e n d r a h t
D r a h t s t i f t o  . . 1 ....................
S ie d e r o h r e n  bis 111 mm .

„  Uber 114 „
G a s rÓ h re n , groBere Durchmesse 

„ kl einer e

52.00
28.00

517.50
516.50
573.50
500.00

465.00

465.00

502.00 

441,50

452.00

555.00
590.00
625.00
630.00

745.00
825.00

* 715,00
718.00
850.00
800.00
995.00 

1010-1035

850.00

Monat
Oktober

f. d. t
Jt

77,90-78,50
79,10

113,15
113,75

79,10
118.40
63,40

67.50 
35,00

23.50 Fr.

652.50
651.50
735.50

577.00

577.00

623.00

603.00

755.00
790.00
825.00
830.00

995.00 
1100,00

965.00
968.00

1230.00
1185.00
1320.00 

1385—1410

1200,00,

1450.00 -
1850.00
1570.00
1750.00

II . MITTELDEUTSCHLAND. Wir beginnon unseron 
Bericht fur Mitteldeutschland (hiorunter yorstehon wir 
das zur mittoldeutscfyon Gruppe des Voreins Deutscher 
Eison- und Stahl-Induśtrieller gohorendo Gebiot) m it einem 
kurzeń Ruckblick und m it einem Vergleich zu don Werken 
des rhoinisch-westfiili8chen und dos oborschlesisohen Be- 
zirkes.

In  Mitteldeutschland befinden sich bokanntlich keino 
Hochofenwerko. Die Eisongewinnung boginnt daher erst 
bei dor Herstellung des Stahles, also gewissermaBon schon 
bei einem Stadium der Weiterverarbeitung. Man ist hier 
in seinen Roheisonbezugon auf das Rheinland, das Sieger
land und die Kustenplatze sowio auf Oberschlesien ange- 
wiesen und wird infolgedessen durch die bei jenen Hoch- 
ofenwerken auftretenden Storungon m ittelbar in  Mit- 
leidenschaft gezogon. Wonn daher dio bisherigen Berichte 
ro n  Rheinland, Westfalen und Oberschlesien Betriebs- 
Btórungen infolge Arbeitorschwierigkeiten, Streiks oder

l ) Verkaufsgrundpreise.

XLVI.It

Arboitsunlust, Mangel an  Erzen und.Kohlen mcldeten, so 
boruhrten dioso Vorgange auch dio mittcldoutschen Werke 
in empfindlichor Weiso. Die Streiks und die politischon 
Unruhon am Rhoin und in Oberschlesien hinterlioBon 
somit auch in den wirtschaftlichen Vorhaltnisson Mittel- 
doutschlands tiefo Spuren.

Dio Verkehrsnot war allen deutschon Industriobczirken 
gemeinsam; sio tra t in  Mitteldeutschland oigontlich noch 
starkor lieryor, weil dieses nicht so gut ausgebaute Wasscr- 
straBon besitzt wio der Weston.

Dio Abrufo waren bei den Werken in der letzten Zeit 
auBerordontlich lobhaft. Es ist aber bei weit om nicht 
moglich gewesen, allon Anforderungen gorecht zu worden. 
Domgegoniiber lieB das geldlicho Ergobnis sohr viel zu 
wiinsclion ubrig, weil jodom Horaufsetzen dor Rroiso eine 
Vertouorung und eine Steigerung dor Selbstkosten yoraus- 
gogangon war odor ih r unm ittelbar folgto. So stehen auch 
je tzt wiedor neuo orhobliche Lohnforderungon beyor.

K o h le n . Dio Braunkohlengruben des Niedorlausitzor 
und' des Bachsischon Grubengobietes sowie dio Stoinkohlon- 
zochon Sachsens hatten  zwar auch vorubergehend untor 
den Streiks zu leiden, das Streikfiober ist aber hier ver- 
haltnismaBig schnollor orloschen. Schwiorig wurdo die 
Beschaffung voh Arbeitskriifton, doren Einstellung durcli 
dio achtstundigo Schichtdauor notwendig geworden war. 
Es fehlto an  Wohnungen fur die vorgróBorten Belegschaf- 
ton, und nicht joder Arboitor fand sich m it dor Untor- 
bringung in Baracken ab. Trotzdem war ein Steigen der 
Erzeugung festzustellon und orfroulichorwciso nimmt diese 
dauernd zu, so daB die alto Eriedonserzeugung bald wiedor 
orreicht soin wird, wenn keino Zwischonfiille ornsterer 
Art eintroten. Da dio Berichtsgobiote aber in  yorstarktem 
MaBo zur Deckung des Hausbrandes herangezogon worden 
muBten, weil in  Oberschlesien und im Rheinland gostreikt 
wurdo, kam dio giinstigoro Eorderung der Industrio 
woniger zustatton. Das machto sich bei den Worken um 
so mehr fiihlbar, ais dio Lieferungon aus dem bohmischon 
Braunkohlcnbeznk nur in beseheidenem Umfang aufrecht 
erhalten werden konnten.

Dio Wagengestellung war durchaus unzuroichond, 
und in letztor Zoit sind ganz orhoblicho Slongon Briketts 
gestapolt wordon. Dio Preise wurden Anfang Oktobor um 
00 Jt fiir Brikotts und 20 Jt fur Rohkohlo jo 10 t  herauf- 
gesotzt und betragen nun 673,50 bzw. 218,10 Jl fiir 10 t.

S c h ro t t .  Alteison bildet in Mitteldeutschland dio 
Grundlage fiir dio Stahlerzeugung. Das Materiał war 
dauornd knapp, dio Proiso wurden durch dio Schrott- 
organisation innorhalb dor Eisenzentralo auf miiBiger 
Stufo gehalten. Nach dem Auffliegen diesor Organisation 
und nach dcm Eortfall dor Vorstiindigung zwischen dem 
Weston, dem Oston und Mitteldeutschland sehncllton dio 
Preise auf das Molirfacho ihrer bisherigon Hohe. Schrott 
ist fortgesotzt gesucht, wobei dio Versucho nicht aufhdren, 
aus dom hiesigen Bozirk M ateriał, nach dcm Westen zu 
ziehon zur Befriodigung dos groBon Bedarfs der dortigen 
Hochofen- und Stahlwerke. Bodauorlich ist auch hier 
das Auftreten des Schioberhandels.

S ta b e is e n . Der Bedarf an Stabeisen ist so auBer
ordentlich stark, daB or nicht im entferntosten befriedigt 
werdon kann. Dio Worke sind bis an dio Grenzo ihrer 
Leistungsfahigkeit auf fast oin Jah r hinaus besotzt. Aus- 
gofiihrt wird nur wonig, obwohl starko Nachfrago vom 
neutralon Ausland yorliegt. Dio Inlandspreise waren 
durchwog wonig auskommlich. Dio Erhohung der Preise 
zu Anfang Oktobor hat zwar oino gewisso Erleichtcrung 
gebracht, die aber durch beyorstehende weitere Lohn- 
erhóhungon yorloren zu gehen droht.

G ro b b le c h o . Dio Nachfrage nach Grobblechen ist 
sehr stark ; dio Preiso sind ahnlich wie bei Stabeisen un- 
auskommlich infolgo der fortgesetzten Lolinerhohungen. 
Dor Beschaftigungs8tand roicht fur viele. Monate.

E o in b lo ch o . Wio bei allen Walzwerkserzougnisseu 
liegt auch bei Mittol- und Eeinblechen eine starkę Nach
frage vor, der boi woitem nicht nachgekommen werden 
kann. An dieser Nachfrage ist auch das neutralo Ausland
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in erheblichem Umfange beteiligt, dio Ausfuhr aber yer- 
haltnismaBig bescheidenen, Umfanges.

R o h re n . Sowohl Gas- wio Siederohron sind fort- 
gosctzt stark  gofragt, ohne daB selbst der dringondsto 
Bedarf bofriedigt werden kann. Das durch dio mangol- 
hafto Guto dor Rohstoffe horvorgorufono schleohto Aus- 
bringon bei don Walzwerkserzeugnissen tr i t t  hier beson
ders fiihlbar in dio Erschoinung und hfi.lt die Erzeugung 
auf niodrigor Stufe. Dabei sind gerado fiir Rohren dio 
Preise ganz unzulanglieh und im Verhaltnis sohlechter 
ais dio fur Bleoho und Stabeisen.

S ta h l -  u n d  E ise n g ie B e ro io n . W ahrend die 
StahlgieBereien ihr Arbeitsbedurfnis nicht voll zu bofrie- 
digon vermdgen, sind die Graugiofloroien wesentlich starker 
besohaftigt. Boi don orstoren macht sich der Wottbeworb 
dor wiihrond dos Krieges entstandenon Unternehmungcn 
bomorkbar. Die Preiso fiir StahlguB sind demnach ziemlich 
godruckt. In  GrauguB worden im Verhaltnis auskomm- 
lirho Preiso erzielt.

K o n s t r u k t io n s w o r k s t i l t te n .  Dieser Industrie- 
zwoig leidet fortgosotzt unter Mangel an Rohstoff und 
kommt infolgodosson nicht dazu, dio Arbeit voll wieder 
aufzunehmon. Zum Teil hiilt man aber auch von seiten 
dor Verbraucher m it Auftragen. zuriick, weil man dio 
hohon Preise sehout. Dio Auslandsgeschiifte werden durch 
don Wettbewerb dor deutschen Werke unteroinander 
stark beeintriichtigt. Es fchlt hier an einer einheitlichen 
Preisstellung und an  dor rechten Boriicksichtigung dor 
Valutaverhaltnisse. In  Skandinavien ist man auf Preis- 
untorschiedo bis zu 700 Ji f. d. t  gestoBen.

E is o n b a h n m a te r ia l .  Die Staatsbahnon sind m it 
Radern und Radsatzen ausreichond yersorgt, d. h. sio 
wurden mehr gebrauchen, wonn die W erkstiitten mehr 
leistoten. Der Bedarf der Privatindustrio ist sohr lobhaft 
und kann nur zum Toil befriedigt werdon. Das Ausland 
halt starko Nachfrago und zahlt gute Preiso.

A u sfu h r. W ahrend Erzeugnisse, doren Verkauf 
durch Syndikate bestimmt wird, eine gowisse Einheitlich- 
koit in  dor Preisstellung zeigen, fehlt dieso Uebereinstim- 
mung sowohl bei Gieflereierzeugnissen wie bei Konstruk- 
tionsworkstiitten, wodurcli dio Valutagewinne an  das 
Ausland yerloren gehen. In  emailliertem.GuB schiebt sich 
dor GroBhandel dazwisclien, der zu Inlandspreisen kauft 
und dio Ware in das Ausland versehiobt und dabei dem 
Erzeugor m it seiner eigenen Ware Wettbewerb boreitet. 
Die Ausfuhr liegt also fiir diese Erzeugnisse ganz auBer
ordentlich zerfahren.

I I I . NORDDEUTSCHLAND UND D IE K ttSTEN - 
WERKE. — Die augenblicklicho Lagę in Norddeutschland 
und an  der Kiiste ist allgemoin die, daB in allen Zweigen 
vollauf zu tu n  und Absatz in allen Erzeugnissen reiehlieh 
vorhanden ist, daB aber infolge der sehlechten Brennstoff- 
yersorgung und insbesondero Nichtlieferung von Walz-

Vom Roheisenmarkt. — D e u ts e h la n d . In  der H aupt- 
versammlung des Rolieisenyerbandes vom 5. Noyember 
1919 wurde berichtet, daB dio N a c h fra g o  n a c h  R o h 
e is e n  auBerordentlich s tu r m is c h  ist, die Erzeugung aber 
unter c}em Koksmangel und den im Siegerland ausge- 
brochenen Streiks ompfindlich leide. Der rechtzeitige und 
restlose Yersand des erzeugten Roheisens werde durch die 
ungeniigende Wagengestellung verhindert.

Dio Hauptversamm!ung beschloB, dio R o h o ise n -  
p re iso  fiir den Monat N o y e m b e r  u n v e r a n d o r t  zu 
lassen.

Die Preisfestsetzung des Reichskohlenyerbandes.— Nach- 
■dem am  1. September d. J . das Kohlonwirtsehaftsgesetz in 
K raft gotreten ist, werden die B re n n s to f fy e r k a u f s -  
p re iso  • vom R e ic h s k o h le n v o rb a n d  f e s tg e s e tz t .  
In Wahrnehmung der Befugnisse des Reiehskohlenver- 
bandes wiihrend dessen Bildung ist eine Bokanntmaehung 
des Reichswirtschaftsministers ergangen, durch welche die 
bisher fur dio Ruhrkohlen ■ festgesetzten Hochstpreise

eisen soitens dor westfiilischen Werke ■— letztero soli zum 
grofien Teil auf die bestohonden Yerkehrshindornisse zu- 
ruckzufuhren sein — dor Beschaftigungsgrad an  koiner 
Stello voll ausgenutzt werden kann.

So haben dio Schiffswęrften und Maschinenfabriken 
Auftrage genugend vorliegen und yollauf Beschiiftigung in 
Ausbesserungsarbeiten sowohl ais auch in Neubauten, nur 
mangelt es bei allen an  Materiał. Nach den von Śchiffs- 
werften und Blaschinenfabriken gemach ton Mitteilungen 
loiden dieso Herstellungszweige tro tz immer wiederholter 
porsonlicher Vorstellungen bei den westfiilischen Walz- 
werkon und Verbanden neben dem Brennstoffmangel ganz 
auBerordentlich unter dom Eisenhunger. Aus Handler- 
kreisen sind die Mitteilungen gleichlautend. Diese konnen 
nicht genugend Rohstoffo heranschaffen, um dio Fabrik- 
und Kleinbetriebo entsprechend ihrem Beschaftigungsgrad 
zu versorgen.

Zu dom besonderen Mate'rialmangel und den bahn- 
seitigen Verkehrsschwierigkeiten im allgemeinen kommt 
fiir die Kiistenworko noch hinzu, daB die uns von dem Viel- 
yorband unberechtigterweise aufgezwungene Ostseesperre 
an  den Ostseehafenplatzen immer unangenehmer wirkt. 
Dor Schiffsyerkehr zwischen den Hafenpliitzen, der doch 
immerhin zur Entlastung der Bahnyorkehrsschwierig- 
keiten beitrug, ruh t yollkommen und etwa yerkehronde 
Fahrzeuge nutzen die Gelegenhoit zur Erreichung auBer- 
gewohnlich hoher Seefrachten aus.

Naoh Mitteilungen aus Schjffahrtskreisen sollen des 
ferneren die deutscherseits in  Diinemark angekauften 
Kartoffeln zum grofien Teil in Koponhagen liegen und 
dank der Blookade soitens der Entente nicht herangeschafft 
werdon konnen. Man befurchtet ein Verderben des so 
dringend notwendigen Nahrungsmittels, wenn dio Sperrc 
nicht sofort aufgehoben wird.

NaturgemiiB liegen in den Ostseehiifon yielo Hafen- 
arbeiter nutzlos horum, weil kein Schiffseingang und damit 
keine gonugende Arbeit yorhanden ist.

Dio Tatigkeit in  dor Errichtung yon Kleinwohnungs- 
bauten ist infolgo des auch hier liorrschenden groB on 
Wohnungsmangels rege, doch fehlt es auch hierbei wieder 
an  Baustoff, da insbesondero infolge. Brennstoffnmngela 
nicht genugend Baustoffe, wie Zement, Steino und Dach- 
ziegel, zur Verfugung gestellt werden konnen.

Bezuglioh der Arbeiter in den Betrieben ist zu be- 
merken, daB eino gewisso Arbeitslust im allgemeinen wieder 
zu ycrzeichnen ist, daB aber die Eorderungen der Leute 
immer mehr ins Ungemessene gehen. So wurdo erst kiirz- 
lich infolgo ganz unbereohtigter und unerfiillbarer Eorde
rungen noch ein achttagigor Streik auf dem Hochofenwerk 
Liibeck durchgefochten, wobei dio Forderungon der Ar
beiter restlos zuriickgowiesen wurden.

Leider h a t infolge Tariferneuerung die Lohnbewegung 
ornout eingesetzt, dereń Ausgang sich heute aber noch 
nicht ubersohen laBt.

ab 1. Oktober 1919 aufgehoben wurden1). Dio Ruhrzeehen 
sind berechtigt, a b  1. O k to b e r  1919 die P re is e  fur alla 
Sorten Kohle — auBer den geringwertigen Sorten — um
10,50 J i je  Tonne und fur allo Sorten Koks — auBer 
Koksgrus, bei dem die Erhohung nur 2,50 Ji betragt ■— 
um 15,-75 J i je  Tonne, einschlieBlich Kohlen- und Umsatz- 
steuer, zu e rh o h e n . Dio Preiserhóhungen sollen im 
wesentlichen zum A u sg le ic h  einer L o h n e rh o h u n g  yon 
durchschnittlich 4 Jl fiir Mann und Schicht dienen.

Der Lohntarlf im Ruhrkohlenbergbau. — Der Tarif-
yert^ag fiir den rheinisch-westfalischen Steinkohlenbezirk. 
der kiirzlich zwischen dem Zechenyerband und den Berg- 
arbeiteryereinigungen abgeschlossen worden ist, setzt dio 
S e h ic h tz e i t  auf s ie b e n  Stunden einschlieBlich Ein- und 
Ausfahrt fest m it der MaBgabe, daB sie fur Zechen, bei 
denen mehr ais 50 %  der unterirdischen Belegschaft in 
Temperaturen yon mehr ais 23 0 C arbeiten, auf 6 % Stunden,

l) Ygl. St. u. E. 1919, 30. Okt., S. 1336.
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und auf den ubrigen Zechen an Betriebspunkten m it einer 
holieren ais der genannten Temperatur auf sechs Stunden 
ermiiBigt wird. F ur Uobor- und Nebenschichten wird 
ein Zusehlag von 25 %, an  Sonntagen 50 % und an hohen 
Festtagen, wie am ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingst- 
tage, ein soleher yon 100 % festgesetzt. Weiter wird fur 
jeden Bergmann jo nach der Dauer der Beschaftigung ein 
Urlaub von drei bis sechs Tagen jahrlich unter Fortzahlung 
des Lohncs festgelegt. Dio L o h n ro g e lu n g  sieht fur die 
Gedingearbeiter einen G ru n d lo h n  von 14 Jl vor, dor 
spiitestens am 1. Januar 1920 allgemein eingcfiilirt sein 
muB. Der Mindestlohn dor Gedingearbeiter betrilgt boi 
gewohnlicher Leistung vier Funftel des Durchschnitts- 
lohns der Gedingearbeiter der Bctriebsschachtanlagen im 
Vormonat. Die normale Leistung wird in Streitfiillen 
durch dio Betriebsleitung und ein Mitglied des Arbeiter- 
ausscliusses oder Botriobsrats an  der Arbeitsstiitte fest
gestellt. Fur alle anderen Arbeiter unter Tage werden 
Tarifsohichtlohne und fur dio Arbeiter iibor Tago Tarif- 
stundenlohne festgesetzt. Die Tarifsohichtlohne betragen 
fur jugendliche Arbeiter 12,50 bis 20 J l und fur die ubrigen 
Arbeiter 19 bis 24 J l. Dio Tarifstundenlohne stellen sich 
auf 2,15 bis 3,25 J l, fur jugendliche Arbeiter auf 1 bis 2 Jl. 
Diese Lohne durfen auf den sudlichen Bandzechen um 
5 bzw. 7 % % unterschritten werden. Neben den Lohnen 
wird ein Kindergeld von 0,20 J l fur dio Schioht fur jedes 
enrcrbsunfahige Kind unter 14 Jahren bezahlt. AuBer- 
dem erhalten die verheiratoten Bergarboiter fur den 
eigenen Bedarf jahrlich bis zu 120 Zentner Hausbrand- 
kohlen zum Preiso von 0,50 Jl den Zentner ab Zeehe, 
also zu einem Proise, dor nur einen Bruchteil der Selbst
kosten der Zechen ausmacht. Dio Arbeitsvermittlung er
folgt durch don dem Zechenyerband angegliederten pari- 
tatischen Arbeitsnachweis. Meinungsyorschiedenhoiten 
uber die Anwendung der Bestimmungen des Tarifyertrags 
sollen im allgemeinen zwischen Betriebsleitung und Ar- 
beiterausschuB goregelt werden. Das Abkommen gilt 
zunachst unkundbar bis Ende 1919 und ist m it dem
1. Oktober 1919 in  K raft getroten. Von diesem Zeitpunkt 
an kann es m it einmonatiger Kundigung joweils zum 
MonatsschluB gekiindigt werden. Die Lohńordnung kann 
unabhangig yon dor Kundigung des eigentlichen Tarif- 
vertrags in gleiclier Weise und m it gleicher Frist zum 
MonatsschluB gekiindigt werden. Die Kundigung kann 
nur durch und an  dio Verbandslcitungen erfolgen.

Verband mltteldeutscher MetallgieBereien. — Dio. ver - 
worrenen Verhaltnisse auf dem Metallmarkt und dio 
auBerordentUclie Verschiedenhoit bei der Preisfestsotzung 
fiir MetallguBlieferuńgen hat dio MetallgieBereien vor- 
anlaBt, einen festeren V e rb a n d  zu g ru n d e n . Der Ver- 
bąnd .hat im September in Leipzig soine erste Hauptver- 
sammlung abgehalten; er bofaBt sieli besonders m it Lohn- 
und Preisfragen sowie der Grundung yon Ortsgruppen. 
Die Preisbestimmungen sollen moglichst cinheitlich auf 
Grund einer festzustellenden Bercchnungsweise wie boi 
den EisengieBereien1) geregelt wordon.

Sozialisierung der Elektrizitatswirtschaft. — Der Ver- 
band deutscher Elektrbtechniker hat in zwei Sitzungen 
am 20. und 21. Oktober 1919 gemeinsam m it dem D eut
schen Verband techniseh-wissenschaftlicher Vereine, dem 
Verein deutscher Ingenieure, der Voreinigung der Elektri- 
zitatswerke, dom Bund der Elektrizitatsversorgungs- 
Unternehmungen Deutsehlands, dem Zentralverband der 
deutschen elektrotechnischen Industrie, dom Wasser- 
wirtschaftlichen Vcrband, dem Verein deutscher StraBcn- 
bahn- und Kleinbahn-Verwaltungen sowie m it dem Ver- 
bande der eloktrotechnischen Installationafirmen Deutsch- 
lands zur Frage der Sozialisierung der Eloktrizitatswirt- 
schaft scharf Stellung genommen. In  einer E n ts e h l ie -  
Bung, dio dem Prasidenten der Nationalyersammlung 
sówie dem Vorsitzendon und den Mitgliedern des Aus- 
sehusses der Nationalyersammlung zur Yorbereitung des

Entwurfs eines Gesetzes zur Sozialisierung der Elektri- 
zitatswirtschaft ubcrroicht wurde, wird lebhaft dariiber 
Klago gefuhrt, daB der Rogierungsentwurf der Losung der 
Aufgabo in koiner Weise gerecht wird. In  einer Reihe von 
Leitsatzen werdon die Mangel des Entwurf es gokennzeich- 
net sowio Anregungon zur Yor besserung gegeben.

Vom luxemburgischen Roheisenmarkt. — D ie lu x o m - 
b u rg isc h e  R eg ie ru n g  y e rb o t  dio A u s fu h r  yon  E is e n - 
e rzen , R o h e isen  und S ta h l  erster Schmelzung, von 
Erzeugnisson zweiter Schmelzung und von bearbeiteten 
Erzeugnisson. Halb- und Fertigorzeugnisso durfen weiter 
ausgefiihrt worden. Die gesamte luxemburgisehe Tho- 
m assch lac k en erzo  ugung  ist fiir den S taat bcsohlag- 
nahmt und m it H o c h s tp ro ise n  belegt worden. — Der 
P re is  f i ir  R o ho isen  zog neuerdings ziemlioh stark, bis 
auf 350 Fr., an, naohdom er orst kiirzlich von 285 Fr. auf 
310 bis 315 Fr. f. d. t  frei Verbrauchswerk heraufgegan- 
gen war.

Vom belgischen Eisenmarkt. —• Nach Angabo dor 
„Frkf. Ztg.“ stollt sich der Prois fur GieBereiroheisen auf 
325 Fr., fiir Sehrott werden 225 Fr. f. d. t  gezahlt. P latten  
und Knuppol sind selbst zu 460 Fr. nicht zu haben. Ebonso 
sind Sehienen und Trager unerhaltlieh. Stabeisen zur 
Lieferung im Februar 1920 kostet 675 F r .; fur Siemens- 
Martin-Stahl stellt sich der Grundprois auf 800 Fr. f. d. t .

Neuer Industrieverband in Frankreich. — Untor dom 
Namen S o c ić tó  M ś ta l lu rg ią u e  de N o rd  e t  L o r- 
ra in e  ist yon Eisen- und Zementindustriellen in Paris oin 
V e rb a n d  g e g ru n d e t  worden, der sich nach seinen 
Satzungen m it Untersuchungen und Forscliungen auf 
bergbaulichem und eisenindustriellem Gebiet, insbeson
dere auch in  ElsaB-Lothringon und im Rhoinland, sowie 
mit der Beschaffung von Gerechtsamen, der Ausfuhr von 
Montanerzeugnissen usw. befassen will.

ZusammenschluB italienischer Edslstahlwerke. —
Unsere kiirzlichen Angaben uber dio „ U n io n o  f a b b r i -  
c a n t i  a e ia i  s p o c ia li“ (U fas)1) bediirfen einer toil- 
weisen Riohtigstellung. Wie wir von gut unterrieh- 
toter Seite erfahren, handelt es sich um die Vereini- 
gung oiner Anzahl kleiner, wahrend des Krieges ent- 
standener Edelstahlwerke, dio den Verkauf der beim 
Waffenstillstand in den Hiinden d e r. Regierung yorblie- 
benen Mengen Edelstahl unter Bcteiligung der Regierung 
am Verkaufsgewinn ubernommen hat. Die groBen fiih- 
renden italienischen Stahlwerke, wie Ansaldo, F iat, Ilva
u. a. m., stehen der ganzen Angelegonheit yollstandig 
fem ; sie erzeugen und yertreiben ihre Edelstahle giinzlich 
unabhangig, ohno irgendwelcho Beeinflussung oder ander- 
weitigen Zusammenhang m it der Regierung.

Aktien-Gesellsehaft Wilhelra-Heinrichswerk, vorm. 
Wilh. Heinr. Grillo, Dusseldorf. — Der traurige Ausgang 
des Krieges hat sich bei dem Unternehmen ebenso fiihlbar 
gemacht, wie in der ganzen deutschen Industrie. Die 
Gesellschaft ist bemiiht, den aus don jetzigen Schwierig- 

. keiten sich ergebenden Riickgang der Erzeugung moglichst 
nur auf billige Massenartikel zu besehrankon, die Her- 
stellung yon besser bezahlten Sondererzougnissen da- 

. gegen aiiszudehnen. Die Ertragsrechnung zeigt neben 
133526,67 JC Yortrag einen Rohgewinn yon 910639,66 Jl. 
Hiervon gehen ab fiir allgemeine Unkosten, Steuern, 
Kriegsunterstutzungen usw. 563 396,52 J l und fur Ab
schreibungen 149 705 J l.  Von dem danach zur Yerfugung 
Stehenden Reingewinn in Hohe von 331 064,81 Jl werden 
29 961,11 Jl Vergiitung an  den Aufsichtsrat gezahlt, 
180 000 Jl Gewinn (10%  gegen 2 5 %  i. V.) ausgeteilt 
und 121 103,70 Jl auf neuo Rechnung yorgetragen.

Bismarck htttte zu Blsmarckbiitte, O.-S. — Die ersten 
Monate des Geschaftsjahres 1918/19 zeigten noch ein 
gunstiges Ergebnis. Der allgemeine Zusammenbruch, die

‘) Vgl. St. u. E. 1919, 30. Okt., S. 1306/7. i) Vgl. St. u. E. 1919,- 25. Sept., S. 1157.
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hoheron Lohnfordcrungen, sonstigo ungowohnto, groBo 
Belastungen und dio verminderton Arbeitsleistungen 
brachten os daliin, daB ein BetriobsubersehuB scitdcm 
nicht mehr zu erziclen war. An Unterstutzungon aller 
Art zahito die Gosollschaft ira Berichtsjahr insgesamt 
3 099 593,40 J l.  Auf den Werken wurden insgesamt 
14 003 Arbeiter durchschnittlicli beschaftigt, gogen 15 070 
im V orjahro..— Ueber dio geldliehen Ergebnisse goben 
die nachstehenden Ziffórnreilien AufsehluB.

in Ji 1915/16 191G/17 1917/18 1918/19

Aktienkapital . . 10 000 000 10 000 000 22 000 000 22 000 000
Anlclbcn . . . . 7 847 500 7 023 000 12 070 500 1)1243G 500

Yortrag . . . . 349 694 11570 145 970 149 737
Betriebsgewinn . . 11804 893 16 991215 20 170 747 *)9 691998
Abachreibungen . . 4 870 937 10 552 659 11 544 757 8 078 114
Belohn. an Beamto 

u. Gemclnn. Ztfw. 1230 000 1 030 000 1 300 000 450 000
Rejngewlnn . . . 5 703 950 5 411550 7 325 990 1163 885
R e in g e w in n  e ln -  

8ch ł. V o r t r a g  . 6 053 050 5 423120 7 471 9G0 1 313 622
Rlicklage . . . . 349 934 — — —
Besond. lllicklagc . 17 600 — — —
Anleihe - Tilgungs- 

und Yerzinsunga- 
schatz3) . . . . 1 300 000

Works -Ergiinzungs- 
nnd Erneucrungs- 
schat z. . . . . 80 250

Oewinuantcilc . . 374 046 477150 035 974 28 389
Gewinnaustell . . 4 000 000 4 800 000 0 GU0 000 1100 000

% . • 25 30 30 5
.11 570 145 970 149 737 185 233

Eisen- und Stahlwerk Hoesch, Aktiengesellschaft in 
Dortmund. —|  Das Ergebnis des am 30. ■Juni abgeschlos- 
senen Gesehiiftsjahres wurde dureh die politischen Ereig- 
nisse des Herbstes, insbesondero dureh dio Rovołution 
und ihre Eolgen, schwer geschadigt. Arboitseinstollungen, 
dio zur Erzwingung lioherer Lohne und kurzerer Arbeits
zeit oder aus politischen Grunden vorgenómmen wurden, 
machten Wochen und Monate hindurch einen geregelten 
Betrieb unmoglich. Dio Einfiihrung des Achtstundentages 
hatte, da sio ohno die erforderlichen Vorbercitungen ge- 
troffen wurdo, zur Eolgo, daB eino Reihe von H utten- und 
Walzwerksbetrieben wegen Arbeitermangels nur nocli 
m it Einschrankung arbeiten konnte. Auch heute ist 
es noch nicht gelungen, die crforderliche Arbeiterzahl an- 
zunchmon, zumal da ais weitero Eolgo der Einfuhrung des • 
Achtstundentages eine starko Steigerung des schon Yor
handenen Wohnungsmangels c in trat; immerhin aber hat 
die Zahl der H iittenarbeiter des Unternelimens stark  zu- 
genomnien, in ©inigen Betrieben bis zu 50 % . Sehr un
gunstig wirkto der starkę Ruckgang der Kohlenforderung. 
Wahrend im Erieden die Kaiserstuhlzeehen nioht nur 
den Gesamtbedarf der Betriebe an Kohlen und Koks 
deckton, sondern dariiber hinaus noch botrachtliclio 
Mengen in den Verkehr bringen konnten, roiobte seit 
NoYember dio Forderung, trotzdem sio dureh dio yoii 
Zecho F urst Leopold geforderten Kohlen Yermehrt war, 
und obwohl der Bedarf nur etwa 70 %  des friiheren betrug, 
zur Deekung dcsselben nicht aus. Da uberdies noch ein 
Teil der Forderung dureh den Reichskohlonkommissar 
in Anspruch genommen wurde, bo muBte der schon an 
sich verminderto Betrieb der Hochofen und Stahlworke 
wegen Kohlenmangels noch mehr eingeschrankt werden. 
Die Erzversorgung litt neben der Erschwerung und Ver- 
teuerung der Versehiffung darunter, daB die Zechen \ 
Reichsland und Jarny  in Feindeshand gefallen sind. Den 
dureh alle diese Schwierigkeiten, zu denen noch dio Steigo- 
rung der Frachton, Steuern und sonstigen Aufwcndungen 
tra t, ins Ungemesseno gewachscnen Selbstkosten ent-

.nmil.il. im.

ł ) D arunter 5161000 Jl Sohuldverschreibungen der 
ehomaligen A.-G. Westfiilische Stahlworke.

a) EinschlieBlich 1 500 000 Jl Entnahmo aus dom 
Worksergiinzung8- und Ernouerungsbestande.

8) Jo tz t Yoreinigt m it dem nougobildeton Works- 
Erganzungs- und Ernouerungsschatz.

spraehen dio Verkaufsproiso nicht; dio unter staatlichom 
EinfluB stohenden Proiso der ira Stahlwerksvorband und 
im Stahlbund Yercinigten Erzeugnisse wurdon nur zogernd 
und unzuroichend erhoht. Dor Kaufprois der Zecho Furst 
Leopold nebst Furst Leopold Fortsetzung von rd. 
21,75 Mili. .11 ist bis auf rd. 0,75 Mili. J l bezahlt. Dio fur 
diesen K auf von der Hauptversammlung am 15. Mai 1918 
beschlossone E rh o h u n g  d es  A k t ie n k a p i t a l s  wurdo 
noch nicht durchgofuhrt, da dor Handelsminister zunachst 
zu dem genanntonBeschluB nicht dio Genehmigung ertoilte. 
Ais dieso dann im Miirz 1919 erfolgte, konnto der bo- 
schlossono Ausgabekurs von m indestens 200 % nicht 
mehr aufrechterhalten werdon. Da auch dio Zoitvor- 
hiiltnisso zu einor Nouausgabo von Aktien nicht geoignot 
erscliienen, wurdo von der Berufung einer woitoron Ge- 
neralYersammlung einstw oilen abgesehon. Das Unter- 
nehmen kann jedoch auf die Dauer nicht auf dio Be
schaffung neucr Mittel Yerziehten und der Vorstand bor 
lialfc sich vor, dio hiorfur erforderlichen Antrugo zu go- 
gobener Zeit zu stellen. Ueber die Forderung und E r
zeugung der einzelnen Werksabteilungon wahrend dor 
letzton drei Jahro ontnohmen wir dom Berichto dio folgon- 
den Zahlen:

1910/17 1917/1S 1918/19
t  t  t

201 103 171 028 125 054
Eisensteinborgwerk Eiser-

zecher Zug .....................
Dortmunder Kohlenzeehen

F o rd e ru n g .................
Kokserzeugung . . . 

ZecheFurst Leopold. . . 
Huttenwerk in Dortmund 

Hochofenanlage . . 
S ta h lw e rk .................

1 254 580 
597 947 
208 045

1 267 009 
630 096 
231 223

878 751 
416 422 
228 657

. 420 247 468 992 316 160
497 966 519 227 37S 096

Die Versandrechnungen der H utten- und Walzworke 
betrugen insgesamt 138 244131,20 J l. An Eisenbahn- 
frachten verausgabte dio Gesellschaft 5 249 044,34 J l ,
wahrend an Steuern und sozialen Lasten zusammen
12 574 500,63 J l gezahlt wurden. Dio wichtigsten Ab- 
scliluBziffern sind aus nachstehender Zusammenstellung 
ersichtlich.

łn A 1915/16 1916/17 1917/18 1918/19

Aktienkapłtal. . . 2S 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Anlelhen - . . . 8 143 000 7 914 000 19 080 080 19 366 540

Yortrag . . .  . 164 549 184 952 532 201 142 604
Betrlebsgcwinu . . 
Uebcrtr. ausSonder-

13 G01002 27 588 019 27 630 849 8 075 451

rlickstellungen. . — — — 9311702
Kriegssteuer . . . 
Instandsetzung yon

— 3 004 743 —

"Werksan lagen . . 
Yerlust aus Erzliefe-

— — 2 000 000 __

rungsYertriigen .— — 3 500 000 —
Kuraverluaic-. . . — — — 20 309 898
Abschrelbungen. . 4 759 710 10 243 G8G 7 031355 5 610 907
Reingewinn . . . 
R e łn g e w in n e in -

8 841280 17 344 333 12 031751 —

soh l. Y o r t r a g  . 9 005 835 17 529 285 12 506 952 —
Y e r lu s t  . . . . — — — 8 450 988
Rlloklage . . . .
Zinsbogensteuer-

— 1000 000 — —

rllcklage . . . . 10 500 172 975 — —
Kriegsgewinnstcuer 
Gewinnaustell - Er-

•— 3 000 000 3 500 000 —

gllnzungs - Bestand 
Ulicki, i. Umst. d. 

Betriebe in den

200 000 200 000

Priedenszustand . 
UnterstUtzungs-

— 2 000 000 — —

kassen usw.. . . 
Kriegswohlfalirts-

800 000 2 500 000 1000000

zwecke . . . . — 1 000 000 500 000 —
GeTrinnanteUe . . •104 383 004 109 504 348 —
Gewinnaustell. . . 5 000 000 0 720 000 6 720 000 —

.% -  • 20 24 24
Yortrag . . . . 181952 532 201 142 604 —
Yerlustvortrag . . — — — 8 450 988

Eschweiler Bergwerksverein, Kohlscheid. — Wie der 
Vorstand in seinem Berichte iiber das Goschaftsjahr 
1918/19 ausfiihrt, hat der dureh dio Revolution 
horbeigofuhrto wirtschaftliche Zusammenbruch auch
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die Verhaltnisso des Unternehmens in ungunstiger 
Weise becinfluBt. G estatteten die Betriobsergebnisso bis 
Anfang Noyeniber 1918 die Erw artung auf einen einiger- 
maBon befriedigonden TahresabschluB, so braehten schon 
dio Monate Noyomber und Dezember bei der Bergbau- 
abteihing derartige Verlusto, dali zur Deckung derftelben 
der UeberschuB der ersten vier Monate des Geschaftsjahres 
nicht ausreichte; bis April 1919 wurdo die Lago immer 
ungunstiger. Endlieh wurden von don Behórden Preis- 
erhohungon genehmigt, dio wenigstens Sn etwa einen Aus- 
gloich zu den flprungliaft gestiegenen Lohncn undRolistoff- 
kosten gowahrten, allein zur Dockung des entstandenen 
Verlustes nicht ausreichton. Dio Huttonabteilung, dio 
sich in der Preisbomessung ihrer Erzeugnisse, durch die 
Zwangs- und Hochstpreiswirtschaft nicht so boongt wic 
dio Kohlenindustrio, freier bewegen konnte, erzielte be- 
friedigondo Ergebnisse.

Dio Kohlenf orderu ng betrug 2 403 067 t  gegen
2 744 276 t  im Vorjahre und 3 399 142 t  im Jahre 1913/14.

Es wurdon erzeugt an
Koks Brlketta Roheisen 

t . t ' t
1918/19 .................  536 306. 112 698 35 990
1917/18 .................  641 699 123 770 37 847
1913/14 . . _ . . 947 347 99 995 50 178

In  den gesamten. Betrieben waren im Durchschnitt 
14 140 Arbeiter (gegen 14 608 im Jah r 1913/14) besehiiftigt, 
denen an Lohnon insgosamt 46 590 331,81 (24 642 953) Jl 
gezahlt wurden. Der Geśamtumsatz betrug 69 703 413 Jl 
gegen 50 793 163 J l in 1913/14, auSschlieGlieh Kohlen- und 
Umsatzsteuer. An Koblen- und Umsatzsteuor -wurdon 
zusammen 11 237 159,35 Jl abgofuhrt. An Steuern und 
sozialen Laston verausgabto das Unternohmen insgosamt
3 593 312,84 Jl odor 9 ,46%  des Aktienkapitals. Die 
Borg werks-Gesellschaft L a u ra  & V e re o n ig in g  in 
Eygelshoyon yerteilte fur das Geschaftsjahr 1917/18 
20 %  Diyidende, Dio Genehmigung einor von dor Goneral- 
yorsamniłung vom 24. Oktober 1918 bcschlossenen Auf
nahme einor A n lo ih o  zum Bau von Arbaitorkolonion in 
Hoho von 10 Mili. Jl ist von den Finanz- und Handels- $  
ministerien abgelehnt worden. Die Gesellschaft bat nun- 
raehr wiedorholt dio Genehmigung dieser Anleiho bei den 
zustandigen Bohordcn boantragt. Die Gewinn- und Ver- 
lustrechnung ergibt einon Anteil an  der Intoressengomein- 
sehaft m it don V e ro in ig te n  H u t te n w e r k e n  B u r b ach -1 
E ie h -D u d o lin g o n  im Betrago von 10 0S4 619,90 Jl. 
Voa don nach Abzug von 5 000 000 Jl Abschreibungen 
yerbleibenden 5 084 619,90 J l worden 60 000 J l dem 
Arbeitor-Untorstiitzungs- und Beamten-Ruhcgehaltsbe- 
stando iiberwiesen, 73 940,15 JC ais Belohnungen an Be-

amto yorteilt, 156 000 Jl zu Gowinnanteilen des Vor- 
standes und 234 674,75 Jl desgleichen des Aufsiehtsrates 
verwendet und 4 560 000 M Gewinn (12%  wio im Yor- 
jahre) ausgoteilt. -

Saehsische GuBstahl fabrik in DShlen bei Dresden. —
Wahrend dor Yerlauf der 'ersten funf Monate des Go- 
sclmftsjahres 1918/19 zu gunstigen Erwartungen berceh- 
tigte, gestaltete sich durch den Ausbruch der Revolution 
die wirtschaftliche Lago des Untornehmens im weiteren 
Verlaufe des Berichtsjahres recht ungiinstig. Friedons- 
auftriigo lagen zwar geniigend vor, um den Betiieb 
aufrechterhalton zu konnen, allein die plotzlioho Ein- 
fiihrung dos Achtstundentages, der damit verbundono 
Riickgang an  Arbeitsleistung, dio bedeutendo Erhohung 
dor Lohne sowio der Preise fur Rohstoffo, ferner driicken- 
der Kohlenmangel licBen einerseits dio Erzeugung wesent- 
lich sinken, auf der anderen Seito dagegen die Selbst- 
kosten auBerordentlich in dio Hohe schnellen, Ein Aus- 
gleich duroh Erhohung der Preise konnto bisher nicht 
erzielt werden. Die H a ig e re r  H i i t te  war das Be- 
richtsjalir hindurch, soweit es dio Kokszufuhr ge- 
stattete, in vollem Betriebo und konnte der starkon 
Nachfrage nach GieBereiroheisen kaum genugen. Gcgen- 
wartig wird oin Hochofen auf die Erzeugung yon Stahl- 
bedarf umgestellt. roheisen fiir den eigenen Works - 
Die von dom Berichtsunternehmon ubernommene 
G e w e rk s e h a f t  L u iso  & I l s d o r f  war ebenfalls mit 
Auftriigen stark iiberhauft. Infolgo von Betriobs- 
storungen, liervorgerufon durch Streiks und Wagen- 
mangol, konnto sie ihren Lieferungsverpflicbtungen 
nicht restlos nachkommen. In  erster Linio deckte sie 
neben den Lieferungen an die Siegerliinder und West- 
fiilisehen Hochofen den Erzbedarf der Haigerer Hutto. 
Dio Gesellschaft entschloB sich ferner, zur Behebung 
der Erzknappheit dio von der K o n ig in - M a r io n h u tto  
ubernommencn Grubenfclder aufzuschlieCen und bei 
gunstigem Ausfall der Arbeiten. auszubeuten. Diese 
Arbeiten sind zurzeit noch in yollem Gange. Dor Roh. 
gewinn des Geschaftsjahres beliiuft sich einschlieBlich
2 575 968,52 Jl Vortrag aus dem Vorjaliro und 6896,57 M 
Eingang zweifelliafter Forderungen auf 9 549 289,02 J l. 
Nacli Abzug yon 4 523 S18,85 Jl allgemeinen Unkosten, 
Versicherungsbeitragen usw. und 1 594 948,50 Jl Ab. 
schreibungen yerbleibt ein Reingcwinn von 3 430 521,67 Jl. 
Hieryon sollen 750 000 Jl fiir AufschluBarbeiten im 
Ęrzbergbau zuriickgestellt, 25S 046,51 Jl yortrags- und 
satzungsmaBigo Gewinnanteile an Aufsichtsrat und Vor- 
stand gezahlt, 1 200 000 ,il Gewinn (12 % gegen 30 %  i.V.) 
ausgeteilt und 1 222 475,16 Jl auf neue Rechnung vor- 
getragen werden.

Bucherschau.
Meyer ,  Georg J ., E r f i n d e n  und Kou-

struieren. Ein Beitrag zum Verstandnis und zur 
Bewertung. Berlin: Julius Springer 1919. (48 S.) 
8 °. 3 J L

Die Abgrenzung der Erfindung yon d e r  K onstruk
tion beriihrt in erstor Linie das goworbliohe Urheberreeht. 
Daruber hinaus groift sio aber auch in das Vertra2Srecht 
hinein, vor allem in den Dionstyertrag, manchmal sogar 
in den W erkyertrag, so daB es yon gro Ber praktischer 
Wiohtigkeit ist, scharfo Begriffsbestimmungen fiir beido 
Arten technischen Sohaffons zu finden. H at hier zwar 
letzten Endes dor R ichter oder sein Berator, der tech- 
uischo Saohyorstiindige, dio Entscheidung: zu treffon, 
so is t os doch wiinschonswert, daB oin jeder, der toehnische 
Arboit erfindorischer odor konstruktiyer N atur leistet, 
sich K larheit uber die Grenzen seinor Tatigkeit zu ver- 
schaffensucht. E r wird dann sein Tunm itgroB orer Selbst- 
kritik  betrachten und leiohter dio riehtige Mitte zwischen 
Uober- und Unterschatzung finden. Auch fiir die Wort-

schiitzung tochnisohor Leistung schlechthin, fiir eine klare 
Erfassung der geschichtlichen Entwicklung der Technik 
und schlięBlich fiir dio psychologische Erkenntnis des 
technischen Denkyorganges is t es von B edeutung, dic 
Bsgriffskreise des Entdoekens, Erfindens und Konstru- 
ierens zu konnen und in  ihrer gegenseitigen Lage und 
ihren Ueborschneidungen festzulegen. DaB das nicht 
restlos gelingen kann, is t jedem , der sich m it diesen 
Dingen einm al befaBt ha t, ohno weitores klar. Es liegen 
in diesen Begriffen gewisse Gefiihlswerte, die sich nicht 
sprachlicherfasson lassen. So habon auch alle Yersuche, 
oino Erkliirung des Begriffs der Erfindung aufzustellen. 
yersagen miisson; yorsichtigerweise haben auch alle 
Patentgesetze und Patentiim ter es yermieden, eine solche 
Erklarung zu geben, obwohl sio m it dem Begriffe dor Er- 
findung taglieh umgehen mussen. Eine gewisse Kllirung 
is t ja  schon erreicht, aber jo m ehr m an sich der Grenze, 
die diese Begriffe trenn t, nśihert, um so unsicherer fiihlt. 
m an sich. Zudem haben sich bisher die eigontlichen Faeh- 
leute des Erfindens und Konstruierens m it dieser Grenz-
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festlegung knum befaBt; sio haben sie der Bogriffsbil- 
dung duroh Rochtsgolehrto iiberlassen, dio sich nur des 
Verfahrens bedient, das Besondore aus dom Allgemeinen 
abzuleiten, und allonfalls einigo aus Patentschriften 
zu&ammongclesene Boispiele heranzicht. D as umgekehrte 
Verfahren, dio Erfassung des allgemeinen Bcgriffs aus 
den Einzeltatsacbon heraus, am besten aus oigonstem 
Erleben, Schaffen und N achdenken, is t bisher kaum 
vorsuoht worden.

Dio vorliegende Sehrift will diesen Weg gehen, sie 
ste llt jedoch nur oinen erston Anfang dar, dor gleichfalls 
das Ziel nicht erreicht. Der Verfassor bringt uns in dan- 
kensw erter Weise oine groBere Anzahl von Beispielen 
fur soino Ausfuhrungon, aber m it seinem SchluBergebnis 
kann ich mich nioht oinyerstandon erkliiren. E r sucht 
geflissentlich, auch aus Griinden der Borufsohre des In- 
goniours (S. 40), dio orfinderische Tiitigkoit in den Hin- 
torgrund zu drangęn und don Begriff des K onstruiercns 
moglichst woit auszuspannen. Erfinden ist lerńbar und 
lehrbar, darauf will or hinaus, und dam it findet er auch 
oino Ausaicht auf Fórderung der Arbeitsleistung unseres 
Torarmton Deutsohlands (S. 48). Einó aolcho Thcorie 
wird widerlogt duroh dio Tatsacho, daB viele groBe und 
groBto Erfindungon von Nicht-Eachleutcn gemacht 
wordon sind. Sio is t aber auchgofahrlich, donn bie kann 
Patentam ter und Gerichto auf eino erfinderfeindli che Bahn 
drangeu und dam it die Grundlage eines gesicherten 
Fortschrittes der Technik, einen guten Erfindungsschutz, 
orschuttern. Wio w eit der V erfasserdiose Gedanken- 
riehtung ausSpannt, ersohen wir daraus, daB er sogar in 
der Rei ho der Mithelfer, die oino Erfindung in einer 
Fabrik lebensfahig machen, also in derR eihe  dor Zeichner, 
W erkstattingenieure, Arbeiter und Kaufleute, dem eigent- 
lichon Urhober der Erfindung den ersten  Rang, ja  sogar 
Ehre uud Nutzon der Erfindung abstreiten will (S 42).

GewiB is t richtig, daB von dem Erfindungsgedanken 
bis zum absatzfertigen Erzeugnis oine lange Arbeitsreihe 
liegt und oft yiole Hiinde und Kopfe tiitig sein miissen: 
wor aber die Gesohiehto dor Erfindungen durchsieht und 
auch in d e r Industrio m it bei der Verwirklichung einer 
Erfindung tiitig w ar,der weiB, wie inerste r Linie die Vater- •  
liebo des Erfinders die oigentliche T riebkraft fur das 
Werden dos juugen Geschopfes ist, und wie der E rfindcr 
m it all’ den Sehwierigkeiten und Einwiinden zu kiimpfen 
hat, dio ihm gerado von seinen M itarbeitern gemacht 
worden. Oft is t e r der einzige, d e r an don Enderfolg 
g laubt; iiberlioBo e r den anderen allein die Ausfiihrung, 
so wiirde sie gar bald m it einem aohselzuckenden „es 
geht n icht“ abgebrochen werden.

Das Erfinden ais AusfluB der Sehopferkraft des 
Menscho i h a t der Verfassor nicht beachtet. Wohl kann 
das schopforische Schaffen dureh Kenntnisse und Er- 
fahrungon golenkt und gefordert, vor Abwegen bewahrt 
und an H and wissenschaftlieher Verfahren gcsehiirft 
werden — das tr iff t auch fur den dem Erfinder ver- 
wandton K iinstler zu aber der Qucll muB aus dem 
Innersten des Menschen sprudehi und aus der ganzen 
Personlichkeit seine K raft ziehen. N ur dann konnen wir 
auf einen stetigen Aufstieg der Technik hoffen.

' Trotzdem mochte ich das kleine Buchlein empfehlen, 
denn es bringt manches Beachtonswerte und wird sieher 
manchen zum Nachdenken iiber dieses schwierige Gebiet 
denkgerechter Abgrenzung von Begriffcn anregen.

2)ip!.>QriQ- Carl Weihe.
Ferner sind der Schriftleitung zugegangen:

B a u e r , Reichsarbeitsminister: A rb e its re c h t-  und Ar- 
beiterschutz (einsohlieBlich Militarversorgung). Sozial- 
politisehe MaBnahmen der Reichsregierung seit 9. No- 
vember 1918. Denkschriftfu.rdieNationalversammlung. 
Berlin: Reim ar Hobbing 1919. (264 S.) S°. K art.
7,50 .11 (und 10 % Teuerungszusehlag).

3* Das Buch soli den Umfang der sozialpolitisehen 
MaBnahmen der Reichsregierung seit dem 9. November 
1918 zdigen. In  sieben Abschnittcn sind die gesetzlichen 
Vorschriften planmiiBig dargestellt; sie behandeln Ar-

boitsrccht, Arboitorschutz, Erwerbslosenfiirsorgo, Ar- 
beitsnachweis und Frauenarbeit, MaBnahmen zugunston 
der Kriegsbcschiidigten und Militiimsrsorgung, Inter- 
nationąles Arbeitsi-ccht, Arboiter- und Angestellten- 
versichorung, Fórderung des Wohn- und Siedlungs- 
wosens. Eino Einloitung g ib t oino Uebersicht des Ent- 
wioklungsganges; in einer Anlago sind die seit dor 
Rovolution auf dom Gcbiotc dorSozialpolitik ergangenen 
Vorordnungen und einigo andero hierhor gehorigo Kund- 
gebungen unter Wiedergabe ihres vollen W o r t la u te s  
zusammongestellt. Angosichts dor Fiillo oinsohliigiger 
Bostimmungen, m it dorien dio nouo Regiorung sich 
bctiitigt hat, kann das Erschcinen des Buches nur 
begruBt werden, zuinal da oin Sachvorzeięhnis am 
Selilusso dio Bonutzung erloichtort. Hi

K o ss lo r, P a u l,  Dr., Privatdozent der Geologie an der 
Universitiit Tubingen: W as geht der deutsehen In 
dustrio duroh dio Abtrotung ElsaB-Lotliringens und des 
Saargobietes an Mineralschiitzen verloren ? S tu ttgart: 
E. Sohwoizerbarth’soho Vorlagsbuehhandlung (Erwin 
Nagelo) 1919. (52 S.) 8°. 3,20 Jl.

L a s c h in s k i,  O.: Dio S o lb s tk o s to n b e re c h n u n g  im 
Fabrikbetriebo. Praktisohe Beispiele zur riehtigen E r
fassung dor Generalunkosten bei der Selbstkosten- 
borechnung in der Motallindustrio. 2., vórm. Aufl. 
Berlin: Julius Springer 1918. (2 BI., 88 S.) 8°. 4,40 JC.

L e v in , A d o lf : N o u o rg a u is a t io n  im  Automobilbau 
unter Beriieksichtigung der kommenden Lohno. Mit
2 Fig. im Text. Berlin (W.): M. K rayn 1919. (34 S.) 8°.
1,50 J l .

M o n o g ra p h ie n  zur F e u e ru n g ś te c h n ik .  Loipzig: 
Otto Spamer. 8

H. 1. T ro n k le r ,  H ugo  R ic h a rd ,  Direktor- 
Stcllvertreter der Deutsehen Mondgas- und Nebon- 
produkten-G. m. b. H ., Berlin: Dio C hom ie der Brenn
stoffe vom Standpunkt der Feuerungśtechnik. Mit
2 Fig. im Text und 2 Taf. 1919. (41 S.) 4,80 J l.

N e u m a n n , O tto , Oboringenieur des Verbandes Ost- 
deutschcr Maschinenfabrikanten: Austauschbare E in - 
zo lte ilo  im Mascliinenbau. Dio technischen Grund
lagen fiir ihro Herstellung. M it 78 Textabb. Berlin: 
Julius Springer 1919. (V III, 158 S.) 8 °. 7,70 Jl.

O stw a ld , W o lfg a n g , D r., Professor (an der) Universi- 
ta t  Leipzig: Die W e lt der vernachliissigten Dimen- 
sionen. Eino Einfiihrung in die moderno Kolloidchemie. 
3mt besonderer Beriieksichtigung ihrer Anwendungon.
3. Aufl. (Mit 33 Fig.) Dresden u. Leipzig: Theodor 
Steinkopff 1919. (X II, 222 S.) 8°. Geb. 9 Jl.

3* Das Buch erlebt m it der Yorliegcnden Aus- 
gabe die dritte  Auflago soit Septem ber 1915. Das 
ist ein Erfolg, der naoh der beifall gen Aufnahme, 
dessen sioh das Werk im Urtoilo des Fachgolehrten 
zu erfreuen hatte, nicht uberraschen kann. Aber 
diese gunstigo Beurteilung war wohl nicht allein mąB- 
gebend fiir die rasehe Folgo der Auflagen. Bei- 
getragen h a t dazu, wie der Veifasser selbst in der 
Einfiilirung zur d r tten Auflago m it vollem Reohto be- 
tont, daB immer weiteie Kreiso den jungen Zweig 
dor Wissenschaft, der ihr in  der. Kolloidchemie or- 
waohson is t, beaohten, von ihm sich Hilfe liolen und 
erhallon. „E s steh t fest“ , so sagt er, „daB die 
Kolloidchemio sich rechts und links ais tatsaohlich 
fruohtbar eiweist.“  Man wird dieser Ansicht bei- 
pflichten mussen und es deshalb nu r togiiiBen konnen, 
daB der Voifasser dank sorgfaltiger, dio wiohtigsten 
noueron Ergebnisse der Kolloidchem.'o bcriicksiohti- 
gender Durcharbeitung den Inha lt seines Buches zeit- 
gon aB Yerbessert bat. Demgogenuber bleibt es zu 
bodauem, daB der vor drei Jahren an dieser Stello1) 
angodeulcto Wunsch, der Vbifasser mogę dom Laien 
dureh eińe gewisse Beschrankung des Gebotenen sowie 
dureh unschwer erreichbare Verdeu'.Echungen mancher 
fremder Fachausdiiicke das Verstandnis des Stoffos 
erleiehtern, nach wie vor Geltung hat. ifi

‘) St. u. E. 1916, 22. Juni, S. 619/20.
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P oh lo , L ., D r., ord. Professor der Nationalokonomio an 
der U niyorsitat Leipzig: K a p i ta l is m u s  und Sozialis
mus. Botraohtungen iiber die Grundlagen der gegen- 
wiirtigen W irtschaftsordnung sowie die Voraussotzungcn 
and Folgen des Sozialismus. Leipzig u. Berlin: B. G. 
Toubncr 1919. (VII, 108 S.) 8°. 4 JL, geb. 5 .ft (ohno 
dio ubliehcn Teuerungszuschlage).

W egw eiscr durch die Arbeiten des V o rb a n d e s  D o u t-  
so h e r E lo k t ro to e h n ik e r  (VDE). Ausg. Jun i 1919. 
Borlin: Julius Springer 1919. (53 S.) 8°.

£  Der Wegweiscr soli denen, dio noch nichfc iiber 
dio Arbeiten des Verbandcs Deutscher Elektrotechnikor 
unterrichtet sind, zeigen, was dor Verband bisher go- 
schaffen hat, wahrend cr fur dio, denen dio Verbands- 
tatigkeit schon einigermaCen bekannt ist, ein Nach- 
schlagebuchlein sein soli, aus dom sio sich in besonderen 
Fallen eingehendero Einzolangaben fur ihro Facharbeiten

liolen konnen. Demnach enthiilt das Buchlein neben 
oinem erkliircndon Geleitwort oin Verzeichnis mit nach- 
folgcndor kur?,er Inhaltsangabo der Verbandsbestim- 
mungen in ihrer neueston Fassung, Stichw6rterverzeich- 
nisso der in diesen Bestimmungen behandelten Fabri
kate und Werkstoffo sowio der darin gebrauchten Er- 
klarungen und Begriffsbestimmungen, Angaben iiber 
dio Beschaftigung von , Studiercnden in Elcktrizitats- 
werken (nebst oiner Aufzahlung der Werko, dio sich 
bereit orkliirt habon, Studiercnden in hoheren Semestern 
Gelcgonheit zu mohrmonatiger Betriobstatigkeit zu 
verschaffcn), Mitteilungen uber sonstige yom Verbande 
ycranlaflte oder unter seiner Mitwirkung untornommene 
Arbeiten, ein Vcrzciclmi3 der Verbandsveroffentlichun- 
gon, von dońen Sonderabdrucko erschiencn sind, und 
ondlich noch wićhtige Auslassungcn uber den Verband 
selbst, z. B. seine Organisation, seinen Aufgabenkreis 
usw. *

Yereins - Nachrichten.
V erein deutscher E iscnhuttenleute.

Auszug aus der Niedersehrift iiber die Sitzung des Vor- 
standes ara 28. Oktober 1919, vormittags 11 f2 Uhr, im 

Geschaftshause zu Dusseldorf.
Anwesond sind vom Vorstand: Goneraldircktor A. V o g le r 

(Vorsitz); Goh. B aurat 2)r.'Qrtg. e. h., Dr. rer. poi. e. h. 
W. B o u k o n b o rg ; ®r.»3ng. e. h. Dr. W. B o u m o r; 
Genoraldiroktor a. D. H. Do w erg; Direktor W. E sse r ; 
Genoraldiroktor a. D. Dr. H. I l i lb o n z ;  Kommorzienrat 
®r.>3ing. o. h. E. K le in ;  Kommerzienrat 3jt.'Qug. o. h. 
P. R o u sch ; Goneraldirektor SDt.- îUg. e. h. W. R e u 
te r ;  Kommerzienrat H. R o c h lin g ; e. h. E .
S c h ro d te r ;  Generaldiroktor Bergrat R. S o ide l; 
Direktor ®r.*£jN0- h. K. Sorgo; Kommorzienrat
2)r.»3ll0- o. h. Fr. S p r in g o ru m ; Gencraldirektor
H. V e h lin g ; H uttendirektor a. D. W. v an  V lo te n ; 
Direktor 2)t.'3ltg. O. W o d o m ey o r; Diroktor Sr.-^lig. 
K. W e n d t; Direktor A. W ir tz ;  Geheimrat Professor 
Dr. Fr. W iis t; von dor Geschaftsfiihrung: St.-^ng.

■ O. P e te rsen , K. B io r b r a u e r ,  G. B re u s in g , 5>r.«^ng. 
C. G e ig e r , 2)r.'Qng. M. W. N e u fe ld , 2)r.*3ng- M. 
P h i l ip s ,  Dr. H. R a c in e ,  Ingenieur O. V o g o l; ferner 
zu dom zweiten Teil der Sitzung: Diroktor C. G orw in ; 
Professor ®r.»Qng. P. G oorens; E. H e in s o n ;  ®r.*Q:njj. 
Fr. R io d o l; Direktor $r.*3H0- K i R u m m el.

T a g e s o rd n u n g .
I. Geschaftliches.
2. Aussprache uber Finanziellcs und uber Mitgliederyer- 

haltnisso.
3. Berieht uber den Fortgang der Arbeiten fur das 

In s titu t fur Eisenforschung.
4. Horausgabe einer wissenschaftlichen Zeitsclirift fur 

E isenhuttenkunde.
5. Berieht uber dio Stellungnahmo dor Kommission der 

Beratungsstelle fur Sehmiermittel betr. zukunftigo 
Gomeinschaftsarbeit.

6. Fragen des Wiederaufbaues der zorstorten Gebiete 
in Frankreich und Belgien. Bcrichterstatter: Dr. H. 
H ilb e n z , Reichskommissar fur den Wiederaufbau 
von Kordfrankrcich und Belgien.

7. Uober die Ausnutzung der Hochofengase zur Kohlen- 
saurodungung. B erichterstatter: 2)r.>3;ng. F r. R ied e l.

8. Aussprache zur Neugestaltung des Hochschulwesens.
9. Berieht iiber die Arbeiten der Ueberwaehungsstello

fur Brennstoff- und Energiewirtschaft auf Eisen- 
werkon. B erichterstatter: Direktor 3)r.«5ng. K.
R um m el.

10. Verschiedencs.
Vor dem E in tritt in dio Tagesordnung gedenkt der 

Vorsitzende des 25jahrigen Dienstjubilaums von Gencral- 
direktor S r.'2ng  e. h. F r. D ah l, ferner des 75jahrigen Ge-

burtstages von Kommorzienrat ©r.«3llig. o. h. E. K le in . 
Des am  30. Jun i 1919 gestorbonon fruhoren Vorstands- 
mitglicdes Direktor O. H o lm h o ltz  wird durch Erheben 
von den Pliitzen ehrond gedacht. Verhandolt wird wie 
folgt:

Zu P u n k t  1. a) Vorliegendo Entwurfo der im Ver- 
einshause zu orrichtenden G o d o n k ta fe l fiir d ie  im  
ICriogo g e fa l le n e n  M itg l ie d e r  werden gepriift und 
Mittel zu ihrer Herstellung bowilligt.

b) Es worden B o it ra g o  z u r  D u rc h f i ih ru n g  von  
V o rsu c h e n  nach Antragon der zustandigen Faehaus- 
schiisse zur Verfugung gestollt.

c) Dio Gcschaftsstello schliigt vor, die Vorhandlungs- 
niederschrifton. der Facliausschiisso des Veroins und die 
in  don Sitzungen erstattoton Berichte in  Form von „M it-  
te i lu n g o n  d o r F a c lia u s s c h iis s o  dos V e re in a  d o u t-  
s e h o r  E is o n h u t te n lo u to “ jeweilig zusammonzustellen 
und den EiBonhuttenworkon gegen E rstattung der U n
kosten abzugeben. Der Vorstand stim m t dom Piano zu.

d) Dio nouerdings von yerschiodencn Stelien auf- 
gonommonen U n to rs u c h u n g o n  u b o r B o ru fs o ig n u n g  
werden besprochen. Es wird beschlossen, in Verbindung 
mit der Nordwestlichon Gruppe Unterlagon zur Beurtei
lung der Bestrebungon zu beschaffen.

o) Ais Vortrotor des Yereins in dcm Vorstando des 
neugegriindeten V o re in s  d e u ts c h e r  S ta h l fo rm -  
g io C ero io n  werden gemiiB den Satzungen dieses Vereins 
Genoraldiroktor A. W iocko , Lauchhammer, und Direktor 
A. W ir tz ,  Miilkeim-Ruhr, gowahlt.

f) Die durch Regierungsbaumeister O. B u so h b a u m  
in Gleiwitz und andero aufgeworfeno Frago dor R e fo rm  
u n so re s  E iso n b a h n w e s o n s  wird besprochen. Dio 
Geschaftsstelle wird beauftragt, dio an  der Frago inter- 
essiorton Verbiinde, Voreino und Handelskammern des 
rheinisch-westfalischon Industriebezirkes zu bitten, die 
gegebencn Anregungen nach Anhorung eines Berichtes 
von Regierungsbaumeister Buschbaum zu prufen.

g) Nach einem Berieht iiber dio durch die Bclegung 
der wichtigsten Unterrichtsraume der T e c h n isc h e n  
H o c h sc h u lo  zu  A a c h e n  durch Besatzungstruppen her- 
yorgerufencn schweren Storungen des Hochschulbotriebes 
wird beschlossen, drahtlich eine Beschwerdo an  den Ober- 
burgermeister der S tad t Aachen wegen Behebung dieser 
MiCstando zu richten.

Zu P u n k t  2. Der Geschaftsfiihrer berichtet uber 
die F in a n z la g o  d e s  V e re in s  unter besonderem Hin- 
weis auf die stark  gestiegenen Verwaltungskosten der Ge- 
Bchaftsstelle, dio orhohten Druckkosten fiir die Vereins- 
zeitschrift und dio notwendigen Abschreibungen auf den 
Wertpapierbesitz.

Der auf Grund eines fruheren Yorstandsbeschlusses 
yon der Gcschaftsstello yorgenommenen N e u ro g e lu n g  
d e r  M itg l io d e rb o itr a g o  wird zugestimmt. Den Mit-
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gliedern, die zur Dockung der Jahres beitrage durch dio 
entfallendon Zinśon K r io g s a n lo ih o  im  Nennworto von 
400 Ji liinterlegt habon, soli anheimgostellt werden, den 
Zinsenbetrag durch Erhohung des Hinterlegungsbetragcs 
auf 800 -ft Nonnwert dem orhohten Mitgliedsboitrago an- 
zupassen.

Nach einem Bericht des Goschaftsfuhrers iibor ein- 
gegangono A u fn a h m e g e s u c h o  v o n  M i tg l ie d e rn  a u s  
dom  f r i ih e r  fo in d lic h o n  . A u s la n d e  wird dio Go- 
schaftsstello m it ontsprochondon Anwoisungon versohon.

Zu P u n k t  3. Nach liingerer Aussprache wird be
schlossen, dom Yorschlage dos K uratoriums des Institu ts 
fur Eisenforschung, den von der S tad t Dusseldorf ango- 
botonon .und von dor Stadtvorordnotenversammlung be- 
roits gonohmigton Vertrag botreffend Errichtung des In 
stitu ts fur Eisenforschung in D u sse ld o rf  unter dem 
Vorbohalt dor Tiitigung oinos Erganzungsrertrages anzu- 
nohmen, zuzustimmon. Durch don Ergiinzungsvortrag 
soli das Recht des Voreins festgelegt werden, fiir den Eall 
oinor Aenderung dos politischen Verhiiltnisses dor Rhoin- 
lande zum Reich vbn dom Vcrtrago zuriickzutreton. 
Kornor wird dem Vorschlago zugestimmt, eino in Dussel
dorf gebotono sohr gunstigo Golegonlioit zur baldigon vor- 
liiufigen Aufnahmo des Institutsbetriebes zu bonutzon, dio 
fiir dio EntsclilioBung uber die Annalime des Vcrtragcs 
entschoidond mitbestimmend ist.

Zu P u n k t  4. Nach einom Bericht des Gesehafts- 
fulirors uber die Vorarbeiten fiir dio Hcrausgabo oinor roin 
wissensehaftlichen Zoitschrift fur Eisenhuttonkunde wird 
beschlossen, don Zeitpunkt fur die Herausgabe der Zeit
schrift m it Rucksicht auf dio Zcitvcrhaltnisso noch otwas 
hinauszuschieben.

Zu P u n k t  5. Dio Geschaftsstello wird m it ent- 
spreohenden Anwoisungon vorsehon.

Z u P u n k t  6. Roichskommissar Dr. H ilb e n z  schil- 
dert an  Hand ausgelogter ICarton don Umfang der zer
storten Gebieto und borichtet uber Verhandlungen mit 
dem franzosisehen W iederaufbauminister Louchour, in 
denen dio Grundziigo der Organisation und der deutschon 
Hilfo beim Wiederaufbau fostgelegt worden sind. Er 
scliildort soino Piane im einzelnen und weist insbesondero 
darauf hin, dafi er .zur erfolgroiclion Durchfiihrung seiner 
schwierigen Aufgabe vor allom auch der M itarbeit dor 
Eisenindustrio bedurfe.

Der Vorsitzondo spricht dem Redner den besonderen 
D ank dos Vorstandes aus.

Zu P u n k t  7. © r.^ng . Er. R io d e l bespricht an  Hand 
von Lichtbildern ausfiihrlicli das Ergebnis seiner bemei- 
kenswerten Versucho. E in ausfuhrhchor Boricht uber die 
Yersucho wird in dor Vereinszeitschrift yeroffentlioht 
werden.

Zu P u n k t  8. Nach kurzer Aussprache wird dio Bo- 
ratung uber diesen Punkt dor Tagesordnung yertagt.

Zu P u n k t  9. Diroktor ®r.*Qlig. K. R u m m o l bo
richtet in  liingoron, von der Vorsammlung m it groBer Auf- 
merksamkoit aufgenommonon Ausfuhrungen iibor die bis- 
herigon Arbeiten der Warmcstello. Dor Vorsitzondo dankt 
dom Redner fur soinon Bericht und sprioht die Uoboi- 
zeugung aus, daB die- Warmestello don angeschlossonen 
Werken duroh ihro Arbeiten den erhofften Nutzen bringen 
wordo.

Zu P u n k t  10. Der Gesehaftsfiihrer geht auf die 
noueren Arboiton der Geschaftsstello ein. E r botont u. a., 
daB oino weitoro Vertiefung der Arbeiten angestrobt 
wordon musse. Geschaftsstello und AusschusBO hatten 
sich zwar dankensworter U nterstiitzung von vielen Seiten 
zu orfreuen; dor Kreis dor tatsaohlichen praktischen E6r- 
doror der Arbeiten sei aber doch vorhaltnismaBig klein. 
Besonders in  den Eachausschussen soień vielo Werksvor- 
trotor manchmal mehr Nehmer ais Geber. Dio Kricgszeit 
habo zwar in dieser R iehtung otwas Wandol gebracht und 
mancho von friiher her rucksichtlich der Horgabo von E r
fahrung und praktischer Mitarbeit bestehenden Sehrankon 
niedorgerisson, es musse aber noch viel mehr geschehen. 
E r richte einen warmon Aufruf an  allo Berufonen, sich 
viel starker in don Dienst der gomoinsamen Sache zu 
stellen, insbesondero auch an  die Worksleitungen, dem 
Veroin ihro Archiye und sonstigen Erfahrungen mehr ais 
bishor zu óffnen; er soi uberzeugt, daB dadurch wertvolles 
Materiał einor zwcckdienlichen Vorwertung zugefuhrt 
werde, ohno daB don Belangon dor Werko geschadet 
wurdo. Auch fur den wirtschaftlichen Teil der Vereins- 
zoitschrift sei eine stilrkero M itarbeit dor Praxis dringend 
orwiinscht.

Der Geschaftsfuhrer borichtet fornor kurz uber oine 
Reiho von Arbeiten der Geschaftsstcllo. Im  Hinblick auf 
den in naher Zeit zu orstattondon Geschaftsboricht braucht 
an  dieser Stelle nicht niiher darauf eingegangen zu werden.

SehluB der Sitzung 6% Ulir.

Zahlung des Mitgliedsbeitrages 1920.
W ir machen unsere M itglieder darauf aufmerksam, daB nach einem  

VorstandsbeschluG der Beitrag fur 1920 v o  r dem  1. D e z e m b e r  d .J . zu 
zahlen ist.

D ie bis zum 1. D e z e m b e r  d.  J.  n i c h t  eingegangenen Beitrage 
w erden auf K osten der betrefFenden M itglieder durch Nachnahm e er- 
hoben.

Zur Fórderung ein es glatten G eschaftsganges und damit uns in 
dieser Zeit die groBe M ehrarbeit der V ersendung der Nachnahm en  
erspart bleibt, bitten wir d r i n g e n d  um r e c h t  b a l d i g e  Einsendung  
der noch riickstandigen Beitrage.

D i e  G e s c h a f t s f i i h r u n g .

f

Viele Fachgenossen sind noch stellungslos!
Beachtet die 26. Listę der Stellung Suchenden auf Seite 132/34 des Anzeigenteiles.


