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Die Ausnutzung der Hochofenabgase zur Kohlensauredungung.
Von ®r.«Snfl- F r ie d r ic h

I j e r  vorstehendcTitel diirfte woli] bei den meisten 
Lesera eine gewisse Ueberraschung hervorrufcn, 

einerseits weil man Hochofengase und Pflanzcn fiir 
etwas Gegensiitzliches halt und anderseits weil der 
Begriff der Kohlensauredungung noch cin vollig 
unbekannter ist. Bevor daher auf das cigentliche 
Theraa eingegangen sci, will ich in nachstehendem 
kurz das Weson der Kohlensaurediingung erórtern, 
um die hier zu behandelnden Fragen in das rechte 
Licht zu riicken.

Zwei Dingo sind es, welche ohne weiteres zu dem 
Begriff der Kohlensauredungung fiihren. Das eine 
ist die bekannte Tatsache, daB die Pflanzen mit 
Hilfe ihrer Bliitter die Kohlensaure aus der Luft 
aufnehmen, sie unter dem EinfluB des Lichtes zerlcgen 
und sie dann zu den verschiedensten organischen 
Substanzen verarbeiten. Das andere ist der Umstand, 
daB man auf Grund eingehender Forschungen zur 
Ueberzeugung gelangt ist, daB in vorgeschichtlichen 
Zeiten, wo die Erde mit einer iippigeren Flora be- 
deckt war, dereń Ueberreste wir heute noch in 
unsern ausgedehnten Kohlenlagern vor Augen haben, 
der Kohlensiiuregehalt ein hoherer gewesen sein 
muB ais jetzt. Wie hatten sonst die Pflanzen damals 
in so erstaunlichen Abmessungen und in so groBen 
Mehgcn wachsen konnen! Dieso beiden Feststel- 
lungen einander gegeniiber gehalten, fiihren zu dem 
SchluB, daB wir also dureh eine kiinstlicho Zufuhr 
von Kohlensaure eine Steigerung des Wachstumes 
zu erwarten haben. Diese' Folgcrung, so naheliegend 
sie ist; ist von so weittragender Bedeutung, daB es 
angcbracht ist, sich etwas naher mit der Ernahrung 
der Pflanzcn zu befassen.

Bekanntlich besteht dor Korper der Pflanze aus 
Wasser, mineralischen Bestandteilen und organischer 
Substanz. Diese petragen z. B. bei:

Kartoffolknollen 75 %  Wasser, 1 %  miii. B.,
24 % org. Substanz,

Roggonkorncr 13%  Wasser, 2 %  min. B.,
85 % org. Substanz.

In wasserfreier organischer Substanz sind all- 
Semein im Mittel enthalten:

1,2%  N „ 6 ,3%  H r . 43 ,5%  0 „  40 %  C, 
so daB also do r K o h le n s to f f  e tw a  d ie  H a lf to  
<ler o rg a n is c h e n  S u b s ta n z  a u sm a c h t.

H J X .„

R ie d o l in Esscn-Ruhr. y

Die Zusainmcnsetzung vorgenannter pflanzlicher 
Teile ist also annahernd dic folgende:

Kartoffolknollon 75 % Wasser, 1,0 %  min. B.,
0,3 %  N„ 12 %  H , u. O, u. 11,7 %  C.

Roggonkorncr 13,4 % Wassor, 2,0 % min. B.,
1,8 %  N* 41,8 %  H , u. O, u. 41 %  C.

Wenn wir uns iiber die Herkunft der einzelnen 
Bestandteile klar werden wollen, so ist zu sagen, 
daB das Wasser der Pflanze auBer dureh das Grund- 
wasser durcli die natiirlichen Niederschliige und 
dureh dio Luftfeuehtigkeit zugefiihrt wird. In den 
mineralischen Bestandteilen sind auBer einigen 
andern stets die folgenden neun Elemente nachweis- 
bar: Sehwefel, Silizium, Chlor, Nhtiium, Magnesium 
und Eisen, ferner Kalzium, Kalium und Phosphor. 
Schon daraus folgt, daB der Anteil eines einzigen 
Elemcntes bei den erfdrderliehcn geringen Mcngen 
mineralischer Stoffe uberhaupt sehr gering ist. 
Trotzdem ist es leicht erkliirlich, daB der Jahrhun- 
derte, ja  Jahrtausende lang in Kultur befindliche 
Boden an einzelnen dieser Stoffe verarmt und all- 
mahlich geringere Ertriignisse liefert, auch wenn 
die iibrigen Bestandteile in noch so reicliem MaBe 
vorhanden sind. Auf dieses Gesetz des Minimums 
hat bekanntlich L ieb ig  nachdriicklichst hinge- 
wiesen, und die Erkenntnis der Notwendigkeit 
kiinsllichor mineralischer IJttngung ist dessen groBes 
Verdięnst; denn dureh die seit alters lier goiibte 
Stallmistdiingung wird dem Boden ja nur ein Teil 
der entzogenen Stoffo wieder zugefiihrt.

Zu den Stoffen, welche wohl in allen Biiden in 
ausreichenden Mengcn vorhanden sind, gehoren 
die sechs erstgenanntin, dagegen miissen bekannllich 
Kalium, Kalzium und Phosphor, zu welchen auBer- 
dem zu don organischen Bestandteilen noch Stick- 
stoff tr itt, den Biiden zugefiihrt werden, falls ent- 
sprechende Ertragnisse geerntet werden sollen. Die 
gewahige Steigerung der Ernte dureh dio kunstliche 
pongung ist allgemein bekannt, ebenso. daB eine 
bedeutendc Industrie zur Beschaffung der erforder- 
lichen Stoffe ins Leben gcriifcn worden,ist. So wird 
heute der fehlende Phosphor dureh Superphosphate, 
Thomasmehl usw., Kali durcli die deutschen Kali- 
salze, Kalzium in Form von Kalk, Stickstoff dur,eh
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Chilesalpeter, schwefelsaures Ammoniak und neuer- 
dings durch Kalk- und Luftstickstoff erganzt.

Ais letztcr Bestandteil, iiber dessen Herkunft wir 
uns auch Rechenschaft zu geben haben, bleibt noch 
der K o h 1 e n s t  o f f zubefrachten. Bis in die 60er J alire 
des vorigen Jahrhunderts hielt man an der uralten 
Vorstellung fest, dafi die Pflanze organische Wahrung 
und damit den Kohlenstoff aus dem Boden auf- 
nehme, und zwar betrachtete man den sogenannten,

.aus der Vcrmoderung von Pflanzenresten entstehen
den Humus fur den eigentlich nahrenden Faktor 
des Bodens. E rst allmahlich brachen sich die Liebig- 
schen Anschauungen iiber die Ernahrung der Pflanzen 
Bahn, die dahin gehen, dafi die Pflanze m it Hilfe 
ihrer B latter die Kohlensaure der Luft aufnimmt, 
sie unter dem EinfluB des Lichtes zerlegt, den Sauer
stoff wieder ausscheidet und den Kohlenstoff unter 
Mitwirkung des Wurzelsaftes und der Luftfcuclitig- 
keit zu organischen Ycrbmdungen verarbeitet. Ob-

r Ą  Ot03 fa CO2  f- t ą ff) se/die Assi/n//afJoa - 1 ,00gese/zt 
£ s enjtit s/c/l t& O,os * • /  tu1,27

• '  1,SS

tro tz der Kleinheit des spezifisehen Gehaltes unge- 
heuere Zahlen zum Vorschein kamen, so scheint 
es, daB man nie versucht war, das Gesetz,des Mini- 
mums auf die Kohlensaure anzuwenden.

Wir sehen also, daB alle Beststellungen und 
Ueberlegungen darauf hinweisen, dafi durch eine 
reichere Darbietung von Kohlensaure eine Wachs- 
tumsteigerung von Pflanzen zu erwarten ist. Nach- 
dem der Kohlenstoff nachst dem Wasser, wie aus 
den oben mitgeteilten Zahlen hervorgeht, der haupt- 
sachlichste Baustoff der Pflanze ist, durfte man 
sogar annehmen, dafi die Mehrertrage nicht un- 
bedeutena sind. Bereits aus dem Jahre 1885 liegen 
Versuche von K re u s le r  iiber die Assimilations- 
leistungen abgeschnittener Blatter bei verscliiedenen 
Kohlensiiuregehalten vor, deren Ergebnisse ich zur 
Aufzeichnung der in Abb. 1 wiedergegebenen Kurve 
benutzte. Es ist lehrreich, liieraus zu sehen, daB 
schon eine geringe Zunahme des Kohlensaure-Gehaltes 

iiber das gewohnliche MaB 
hinaus eine wesentlich leb- 
haftere Assimilation zur 
Folgę hat, ein Umstandr 
der fiir die praktische Ver- 
wirklichung der Kohlen- 
sauredungung, namentlieb 
im Freien, von grofier 
Wichtigkeit ist.

Bei dem weiteren Ein- 
dringen in diese Materie 
konnte ich feststellen, daB 
nach dieser Richtung hin

A bbildungl. AsaimilationsyerauoheboiverschiedencnKohlonsiiure-Gehalten naoh Kreusler.ScilOll Vor einer Reihe
von Jahren wiederholt
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wohl nun die Luft (angeblich gleiehmaBig an allen 
Stellen der Erde) -nur den geringen Betiag von 
0,03 %  Kohlensaure enthalt, ist man immer der Mei- 
nting gćwesen, dafi diese Menge zur Ernahrung der 
Pflanzen vollśtandig ausreiche, so dafi sie gerade 
hieran nie Mangel litten.

Angesichts der grofien Erfolge, welche man mit 
dem kiinstlichen Ersatz der mineralischen Bcstand- 
teile und des Stickstoffes erzielte, obwohl diese 
Stoffe in verhiiltnismaBig sehr geringem MaBe von 
der Pflanze gebraucht werden, ware es hochst merk- 
wiirdig, wenn der zufallig in der Luft ver\virklichte 
Kohlensiiuregehalt der giinstigste ware, der fiir die 
Kohlensaureernahrung der Pflanzen in Frage kommt. 
Es kommt hinzu, daB von den beiden Chemikern 
Dr. K le in  und Dr. R e in a u 1) festgestellt wurde, 
daB iiber einem gutbestandenen WeiBkohlfeld in

Versuche m it Kohleiisaurediingung unternommen 
worden sind, die in neuerer Zeit wieder von Dr. 
F is c h e r 1), den beiden obengenannten Chemikern, 
und andern aufgenommen wurden. Nach allem, 
was dariiber bekannt wurde, ist tatsachlich ein 
erheblicher Mehrertrag bei Anreicherung ‘der Luft 
m it Kohlensaure eingetreten.

Kann man demnach bei Zuleitung von Kolilen- 
saure zu den Pflanzen mit der erwarteten Wirkung 
rechnen, so bleibt cocli die Frage der Beschaffung 
ausreichender Mengen Kohlensi?ure in entsprechender 
Reinheit iibrig. Die bei den bisherigen Versuchen 
meist benutzte fliissige Kohlensaure kann naturlich 
wegen ihres hohen Preises fiir eine ausgedehntere 
Durchfiihrung der Kohlensiiurediingung nicht in- 
Frage kommen. Vielmehr lag diesen ganzen Unter
suchungen der Gedanke zugrunde, eine Yerwendung

der Habe von Berlin bei Winastille und klarem fiir die in der Industrie anfallendenkohlensaurereichen 
Sonnenschein, also gerade zur Zeit der sonst Yerbrennungsgase zu finden, die nicht aliein an sieb
giinstigsten Wachstumsbedingungen, fast keine 
Kohlensaure melir festzustellen war. Da man bei 
den Berechnungen, wieriel Kohlensaure den Pflanzen 
aus der Luft zur Verftigung steht, immer die gesamte 
unermefiliche Atmosphiire zugrunde legte,und dadurch

kostenlos, sondern auch in gewaltigen Mengen zur 
Vcrfiigung stehen. Solche Bedingungen sind naturlich 
erforderlich, wenn eine Kohlensaurediingung Aus- 
sicht haben soli, praktische Bedeutung zu ge- 
winnen.

!) Chem.-Ztg. 1914, S. 545. l) Gartenflora 1912, S. 298.
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In  einer derartigen Verwendungsweise dieser 
Abgase liegt zwar ein scheinbarer Widersprucli, denn 
die Schadigungen der Pflanzen gerade durch Ver- 
brennungsgase sind allgemein bekannt und ge- 
fiirchtet. Bei der Verwendung von Hochofenabgasen 
liegen jedoch besonders giinstige Yerhaltnisse vor, 
insofern, ais nach der m it Riicksicht auf die bisherige 
Verwendung der Gase zum Betriebe von GroBgas- 
maschinen usw. vorgcnommenen Reirigung pflanzen- 
schadigende Bestandteile in ihneu nicht mehr ent- 
halten sind. Da auBeraem gerade die Hochofenabgase 
in ungeheuren Mengen anfallen, so scheinen alle Vor- 
bedingungen gegeben zu sein, um damit eine Dureh- 
fuhrung der Kohlensaurediingung in gruBerem MaB- 
stabe zu ermoglichen.

doppelt durch das ganze Haus laufen, zugefuhrt 
wurden. Den unbegasten Pflanzen wurde das nacb 
Westen freiliegende, in den Lichtverhaltnissen also 
giinstiger stehende Haus zugeteilt, wahrend das 
begasto Haus in der Mitte der beiden anaern Hauser 
sich befand. Die Hauser wurden im Mai 1917 mit 
Pflanzen besetzt und das begaste Haus am 12. Juni, 
nach Fertigstellung der Kohlensaarelieferungsanlage 
zum ersten Małe begast, zu einer Zeit also, wo die 
Pflanzen sich gerade im besten Wachstum befanden. 
So klar alle Zusammenhange erschienen, so waren 
doch die folgenden Tage eine Zeit hochster Spannung, 
denn durch dio Zuleitung von Hochofenabgasen 
zu Pflanzen zum Zwecke der W a c h s tu m s te ig e -  
ru n g  waren Dinge einander naher gebracht, die

A bt. 2. Ansicht der Gewaohshaus-Yersuchsanlage im orsten Ausbau (1917). Im  Hintergrund das]H orster‘Hochofenwerk.

Auf meine Berichte hin entschłoBsich die Deutsch- 
Lusemburgisehe Bergwerks- und 'Hiitten-A.-G., 
Abteilung Dortmunder Union, fiir dieses Ver- 
fahren der Abgasverwertung eine groBere Ver- 
suchsanlage fiir den gedachten Zweck zu enichten. 
Besonders war es Generaldirektor A. V ogier, der 
diesem Gedanken die tatkraftigste Unterstutzung 
angedeihen lieB.

Es lag nahe, das Verfahren zunachst in ge- 
schlossenenRaumen anzuwenden. Im Friihjahr 1917 
wurden deshalb drei Gewachshauser von 6 m 
Breite una 25 m Lange nebst zugehorigem Verbin- 
dungshaus (Abb. 2) errichtet. Zwei von den Gewaehs- 
hausern dienten ais Vergleiehshauser, d. h. in ihnen 
wurden zur gleichen Zeit die gleichen Pflanzen ange- 
baut und in gleicherWeise behandelt, nur mit dem Un- 
terschied, daB dem sogenannten begasten Hause 
gereinigte, vcrbrannte und 'verduńnte Hochofen
abgase durch gelochte Rohrleitungen, welche

bisher, wie einleitend schon erwahnt, ais die groBten 
Gegensatzo gegolten hatten- Von einer, schadlichen 
Wirkung war aber nicht das geringste festzustellen; 
im Gegenteil: Schon nach wenigen Tagen, nach 
Beginn der Kohlensaurediingung konnte einiippigeres 
Wachstum ais im unbegasten Hause festgestellt 
werden. DaB die Zunahme des Wachstums sofort 
einsetzt, geht deutlich aus den Wachstumschau- 
bildem, die auf Grund sorgfaltiger Messungen uuf- 
gezeichnet wurden, hervor (Abb. 3). Den Schau- 
bildern ist auch zu entnehmen, daB das Bliihen 

vder begasten Pflanzen friiher einsetzt ais das der unbe
gasten, eine Wahrnehmung, die namentlich auch 
Fischer bei seinen Versuchen machte. Diese E r
fahrungen wurden sowohl an einzelnen Pflanzen 
ais auch an groBeren gleichartigenPflanzenbestanden 
gemacht. Die Abb. 4 und 5 zeigen eine Anzahl 
Schaupflanzen, die im vorderen Teile der Hauser 
angepflanzt waren. Wie ersiehtlich, haben die Blatter
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Abbildung 3,
Wachstum-Schaubilder yon~ Pflanzen m it und ohno Kohlensaurediingung.

der Rizinuspflanzen im begasten Hause iiber 1 m 
Spannweite, wahrend das groBte Blatt unbegnst nul 
etwa 68 cm gekommen ist. Auch dic Hohcnentwick- 
lung und die Starkę des Stammcs zeigen den groBen 
Vorsprung der begasten Pflanzen. Ais besonders 
kennzeichnond war auch festzustellen, daB die be- 
gasten Pflanzen an den Stengeln standig einen 
weiflen Wachshauch, fihnlich dem Ueberzug bei 
reifen Weinbeeren, trugen, wahrend die unbegnsten 
diesen nicht aufwiesen. Im rUckwIirtigen Teil des 
Hauses waren Tomaten und Gurken angcpflanzt.
Das Ernteergebnis der gleichen Anzahl Tomaten 
ergab im unbegasten Haus 29,5 kg, dagegen im be- 
gasten Hauso 81,3 
kg Friichte, betrug 
also das 2 3/ if a e h e  
des u n b e g a s te n  
E r tra g e s .  Bei den 
Gurkan ist der Un- 
terschied nicht ganz 
so groB. Die Ernte 
betrug im unbegas
ten Hause 138 kg, 
im bega=ten Haas 
dagegen i’35 kg, also 
das 1,7 fach e  des 
u n b e g a s te n  E r-  
tra g e s . Dabei ist 
bei aen Gurken 
noch ein besonders 
auffallendes Merk- 
mal festzustelien.
Wahrend die un
begasten Gurken 
weiBe, gelbliche und 
hellgriine Stellen 
undlTleeken zeigten, 
waren die begasten 
?ollkommei] dun-1

kelgriin, was auf die aus- 
gedehntere Bildung von 
Chlorophyll infolge reich- 
lichen Vorhandenscins von 
Kohlensaure zurUckzu- 
fuliren ist. Es sei erwahnt, 
daB bei den. Versuchcn 
wahrend des ganzen Tages 
mit geringen Uńterbrech- 
ungen Kohlensaure gege- 
beri worden ist. Im iibri- 
gen wurde dio Bcdienung 
der Hauser vollstiindig 
nach giirtnerischcn Erfah- 
rungss&tzen, also unter 
moglichster Beriicksichti- 
gung der physiologischen 

Wachstumsbedingungcn 
der Pflanzen vorgenom- 
men. — Nebcnhergehend 
wurde auBerdem ein Yer

fahren ciprnbt, auch im F rc i la n d e  Pflanzen mit 
Kohlcnsiiujczu versorgen. Eine Versuchsflachewurde 
im Viereck mit gelochten ZementrohreneingefaBt, aus 
wclclien dauernd Abgase entwichen. Dcm meist 
sehrag von oben anfallenden Wmde wurde es iiber- 
lasse.n. die Kohlensfture den Pflanzen zuzutragen und 
die zwischen ihnen befindliclicn Hohlraume damit 
nnzurcicherh. Die Vieretkiinordnung sorgt auBcr- 
dcm da fiir, daB die Windriclitung gleichgiiltig bleibt. 
Diese Versuehsanordnung hat sich sehr gut bewahrt. 
Neben der Einfachheit der Anordnung, der Ueber- 
sichtlichkeit und ZugJinglichkeit in allen ihren Teilen 
hat sie auch den Yorzug, daB sie groBere Fliichen

Softnenblume <Vr.3

Abbildung 4. Oel* (Rizinus-) und^ Tabakpflanzen im u n b e g a s t e n  Hause.
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Abbildung 6. Oel- (Rizinus-) und Tabakpflanzen im b e g a s t e n  Hauso.

ohne orliebliclicn Kostenaufwand mit Kohlensaure 
zu versorgen in der Lage ist.

Zweeks Vcrgleichung der Ergebnisse wurde auBer 
diesem begasten Fcld auf der andern Seite der Ge- 
wiiehshausanlago ein gleir.h groBes unbegastes Feld 
angelcgt. Der Boden wurde in beiden Fiillen prst 
aufgebracht und ist von vóllig gleicher Herkunft 
und gleicher Beschnffcnhcit (Sandigcr Lchmboden).
Am 1. August 1917 wurden beide Felder in gleicher 
Weise mit Spinat, Riibstiel, Kartoffeln, Lupinen 
und Gerste bestellt. Ueber die einzelnen Ergebnisse 
wird an anderer Stello berichtet werden; Das Ge- 
samtergebnis war indos folgendes: Dor Ertrag der 
begasten Pflanzon stellte sich bei Spinat auf das 
21/,fache des Ertrages der unbegasten Flacho, boi 
Riibstiel auf das l ' / afache, bei Kartoffeln auf das 
2,8fachc, bei Lupinen auf das 2,74faclie, getrocknet 
das 2,9fache, bei Gerste das Zweifache.

Zur Veranschaulichung der Unterschiede sind 
in Abb. 6 jo ein unbegastes und begastes Spinatblatt 
gesreniibcrgestellt, die autierdem d'e brmerkens- 
werte Tatsache erkonnen lassen, daB dic unbegasten 
Pflanzen, wie aus den vielen kleinen Lochem zu 
ersehen, von Erdflohen bofallen waren, wiihrrhd bei 
don begasten dies'nicht der F;.II war. Die abgebil- 
deten Blilttcr sind in der Weise ausgesucht, d iB von 
den unbegasten ein moglichst groBcs, von don bo- 
gasten nur ein mittelgroBesgewahlt wurde. Audi boi 
den Lupinen ist der Untersehied-Vzwischen unbegast 
und begast in den Abb. 7 und 8 deutlich zu erkennen.
Im ersteren Falle lassen sich die einzelnen Pflanzen 
und Blattrcihen genau unterścliciden. wahrend das 
kohlonsSuregedungtc Lupinenbcet ein vollkimmen 
zusammenhangendes, teppichartiges Ganzes bildet.

Der.EinfluB der Be- 
gasimgist aber nicht 
bloB auf dic Ausbil- 
dung von Blilttern 
und Stengeln, son
dern auch auf die 
der Wurzeln ein 
ganz erheblicher, 
was von besonderer 
Bedeutung ist, da 
danach auch fiir die 
Bodcnernahrung der 
Pflanzen entspre- 
chond tiefero Bo- 
denmassen heran- 
gezogen werden.

Diese iiberaus 
gunstigen Ergeb- 
nisse hatten dazu 
gefiihrt, im Friih- 
jalir 1918 die An
lagen wesentlich zu 
erweitern. Die Ge- 
wiiehshauscr wur
den dureh drei wei
tere von gleicher 

Breite iiber je 40 m Liinge vermehrt, ebenso 
wurde die kloine Freilandanlage bedeutend ver- 
griiBert und auBcrdeni :n einer groBeren Entfer
nung vom Woik eine Fliiche von etwa 30 000 m 1 
in der gleichen Weise mit ROliren belegt. Die letztere 
Anlage ist auf Abb. 9 dargestellt, wobei noch zu

Abbildung 6. Unbegastes und begastes Spinatblatt,

bemerken ist, daB der Hauptstrang fiir die Versor- 
gung der seitlic-hen. Rohre unterirdisch gelegt ist 
und daB die eingeschlossenen Flar,hen nicht quadra- 
tische, sondern langgestrecktc Gestalt haben. Ob- 
wohl diese Ani; gen infi.lge der groBen Kriegs- 
schwierigkeiten viej spater ais beabsichtigt fertig-
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gestellt wurden, konnten im gleichen Jahre doch 
noch einige bemerkenswerte Versuche durchgefiihrt 
werden. In den Hausern wurden mit Tomaten die 
gleichen Erfahrungen wie oben gemacht. Wir 
ernteten in den alteren Hausern dasDuppelte, in den 
neuen Hausern das 
2,3fache der Menge 
der unbegasten Ver- 
gleichshauser.

Besonders beach- 
tenswert ist ein 
Freilandversuch mit 
Kartoffeln. Auf der 
gleichen Flachę, die 
im Jahre 1917 ais

Versuchsflache 
diente, wuide im 
Friihjahr 1918 die 
Sorte „Konigsnie- 
ren“ angebaut. Die 
Entwicklung der be
gasten Kartoffel- 
straucher war den 
unbegasten am An
fang sichtlich vor- 
au3. Spitter ver- 
wischten sich die 
Unterschiede, da, 
wie bei der Ernte 
erst festgestellt wer
den konnte, die er- 
heblich liingeren 
Straucher der b egas- 
ten Kartoffeln sich 
zu Boden gesenkt 
hatten und von 
neuem Wurzelntrie- 
ben. Um so auffal- 
lender war das 
Ernteergebnis, das 
einen y ie r fa c h e n  
Unterschied brach- 
te. Die groBte be- 
gaste Karto ffel wog 
330 g =  zwei Drittel 
Pfund, von den un
begasten nur 140 g.
Die 25 groBten be
gasten Pflanzen wo- 
gen 4,625 kg, un-

1 m* Herbstiiiben, doppelt gediingt:
Unbegaat UegaBt
3,300 kg, 5,100 kg, 

Yorhiiltnis: 1 : 1,18, 1 : 1,30.

Yćrh&ItnU 
1 : 1,54

Aus diesen Zahlen lassen sich einige interessante 
Sehlusse ziehen. Vor allen Dingen ist ersiehtlich,

Abbildung 7. Lupinenbeet (im Yordergrund) im u n b o g a s tb n  Ereifeld.

begast nur 1,780 kg.
Die langsten Triebe
des Kartoffelkrautes wiesen begast eine Lange von 
iiber 1 m auf, gegenuber 70 cm unbegast.

Ein Versuch m it Hcrbstriibcn (Riibstiel) auf dem 
groBen Freilande, der am 1. August eingeleitet 
wurde, brachte am 20. September, an den jeweils 
gunstigst stehenden Stelien folgende Ergebnisse:

I m’ Herbstriiben, oinfach gediingt:
Unbegast Begast Yerhaltnls
2,800 kg, 3,900 kg, 1 : 1,40

Abbildung 8. Lupinenbeet (im Yordergrund) im b e g a s te n  Freifeld.

daB die Kohlensaurediingung viel wirksamei ist-, ais 
selbst eine verstarkte Bodendiingung aus Stallmist 
und Kunstdunger. Letztere bringt unter normalen, 
also unbegasten Verhaltnissen, nur 0,5 kg/m 2 =  18%  
mehr, die Begasung bei gleicher einfaeher Boden- 
dilngung cfagegen 1,1 kg/m2 =  40 %. Wird dagegen 
das begaste Feld auch gleichzeitig doppelt gediingt, 
so bringt es 2,3 kg/m2 =  82 %  mehr. Die Boden- 
diingung wird also durch die Begasung in einfaeher,
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wio namcntlich in doppelter Gabe besser ausgeniitzt. 
Es ist auch leicht erklarlich, daB durch die vermehrte 
Darbietung und Aufnalime von Kohlensaure auch 
ein groBerer Bedarf der iibrigen Pfanzenbaustoffe 
(Stickstoff, Phosphor, Kalium usw.) hervorgerufen 
wird. Die Kohlensaurediingung gestattet also eine 
ausgiebigere Vermehrung der Bodendiingung. Diese 
Ergebnisse, m it den Yersuchcn vom Jahre 1917 
auf magerem Boden verglichen, zeigen, daB dieMehr- 
ertrage bei Kohlensiiuredungung sehr gut iiberein- 
stimmen, dagegen sind die absoluten Ertrage des 
Jahres 1918 gegenuber denen von 1917 um rd. 1 kg 
je m2 hoher, was auf den bedeutend besseren Boden 
zuriickzufiihren ist. Die Kohlensiiuredungung' wrird 
also um so mehr zur Geltung kommen, je besser der 
Yerwendete Boden ist.

Eine wesentliche Erganzung dieser Versuche 
bildet die Untersuchung der angereicherten Luft

In jungster Zeit hat auch der Vorstand des land- 
wirtschaftlichen Instituts der Kaiser-Wilhelm-Ge- 
sellschaft in Bromberg, Professor Dr. G e rla c h , an- 
scheinend sehr genau durchgefiihrte Versuche mit 
Kohlensauredilngung Yeróffentlicht1). E r weist zwar 
darauf hin, daB zur Erzielung eines gewissen Mehr- 
ertrages ein hoher Aufwand an Kohlensaure notig 
sei, jedoch ist dieser Bedarf durch die angewandte 
eigenartige Versuchsanordnung bedingt, bei welcher 
die Kohlensaure in der Langsrichtung der Pflanzen, 
also von unten nach oben zugefiihrt wird, wodurch 
in der kurzeń Zeit des Vorbeistreichens naturgemaB 
nur eine geringe Ausnutzung der Kohlensaure moglich 
ist. Abgesehen von weniger ergiebigen Versuchen, 
erzielte G e rlach  namentlich bei einem Versuch mit 
Heliotropstauden in Glashauschen recht bemerkens- 
werte Unterschiede. Die von ihm in einer Zahlen
tafel zusamniengeętellten Yersuchswerte habe ich in

Abbildung 9. Freilandanlage yon etwa 30000 m2 GroBe m it Begasungsroliren.

auf ihren Kohlcnsauregehalt. Der Verbrauch an 
Kohlensaure durch die Assimilation der Pflanzen 
muB naturlich durch dio ehemische Analyse nach- 
weisbar sein. Einen solchen Versuch habe ich im 
August bei strahlendem Sonnenschein in der Weise 
yorgenommen, daB in zwei vollig gleieh grofien 
Hausern, wovon das eine m it etwa 300 iippig wachsen- 
den Tomatenpflanzen besetzt war, das andere hin- 
gegen gar keine Pflanzen enthielt, Kohlensaure 
bis zu einem Gehalt von 1 % eingelassenj wurde. 
Nach Absperrung der Kohlensaurezuleitung ergab- 
sich nach einer gewissen Zeit in etwa 1 m Hohe iiber 
dem Boden, daB der Gehalt in dem bepflanzten 
Haus auf 0,2 %gesunken war, im unbepflanzten Haus 
dagegeh nur auf 0,42 % .  Spiitere Messungen in 
nur 45 cm Hohe iiber dem Boden konnten im be
pflanzten Iiaus nur noch 0,1 %, im unbepflanzten 
Haus dagegen 0,65 %  feststellen. Wahrend also im 
bepflanzten Haus durch die Assimilation ein leb- 
hafter KohIensaureverbrauch stattfand, erfolgte im 
unbepflanzten Haus eine Ansammlung der spezifisch 
schwereren Kohlensaure iiber dem Boden.

einem Schaubild (Abb. 10) graphisch aufgetragen, 
das so deutlieh fiir sich spricht, daB eine weitere E r
klarung iiberflussig sein diirfte.

Die Erkenntnis der Wirkung der Kohlensaure 
gibt uns auch iiber manches Aufklarung, was der 
Gartner und der Landwirt bisher auf Grund ihrer 
langen Erfahrungen handwerksmaBig schon an- 
wandten. So sei namentlich auf die Verwendung 
sehr humusreicher Erde fur die Kultur raschwachsen- 
der Pflanzen hingewiesen. Auf diese unbewuBte 
Art der Kohlensiiuredungung weist neuerdings auch 
Garteninspektor H arten au cr,L ev erk u sen , hin, der 
im iibrigen, angeregt durch unsere Versuche,schreibt: 
„DaB wir an einer Kohlensaurediingung nach dem 
Vorhergesagtcn nicht mehr vorbeikommen, ist klar, 
Das Kohlensauregas ist tatsachlich ein ebenso 
wichtiger, durch Diingung den Kulturpflanzen zu- 
zufiihrender Pflanzenniihrstoff, wie die drei iibrigen, 
Stickstoff, Phosphor und Kali.“

')  Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts-Gee. 
1919, Stuck 5 und 0.
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Ais weitcres greifbarcs Ergebnis ist aus den 
Horster Versuchen auch zu buchen. daB aus der 
Tatsache der wachstunif ordemden Wirkung der Hoch
ofenabgase umgekehrt folgt, daB sie naturlich eine 
schadigende Wirkung auf Pflanzen nicht ausiiben, 
eine Feststellung, die fiir R a u c h se h a d e n p ro z e s se , 
die mitunter gegen Hochofenwcrke angestrengt wer
den, von einschneidender Wichtigkeit ist.

Diirfte durch vorstehende Ausfiihrungen in bota- 
nischer Beziehung die Wirkung der Kohlensaure-

I 
1

I
I
I
I

WOD

Bluhvermocfert- miff/ereBIuhzałr/> B/uhtage
unter G/as o/me COj - 1,00 
unter G/trs mi/Cfy ~ WO

Abbildung 10. KohlensauredungungsTersuch an Heliotrop- 
Btauden naoh Prof. Dr. Gerlach.

diingung fiir die vorliegenden Zwecke geniigend 
geklart sein, so soli im folgenden noch die technische 
und wirtschaftliche Seite des neuen Yerfahrens in 
allgemeinen Ziigcn erćirtert werden.

Durch die Anwendung des Kohlensauredunge- 
verfahrens schlieBen wir eigentlich nur in bewuBter 
Weise einen KreisprozeB im Haushalt der Natur. 
Der den Pflanzen in Form von Kohlensaure zu- 
geftihrte Kohlenstoff riihrt in unserem Falle von dem 
verhutteten Hochofenkoks her, der seinerseits von 
uber Jahrmillionen hindurch gespeicherten Sub- 
stanzen herstainmt, welche urspriinglich selbst 
Pflanzen waren. H a t te  d ie  K o h le  b is h e r  fiir 
u ns f a s t  a u s sc h lie B lic h  n u r  a is  W arm e- 
t r a g e r  W e rt, so le rn e n  w ir s ie . j e t z t  a is  
ę ig e n tl ic h e n  R o h s to f f  k e n n e n , a is  w e lch en  
sie  b is h e r  in  n u r  g e rin g e m  MaBe a n g e se h e n  
w erd en  k o n n te .

Um uns ein Bild zu machen, welche Mengen 
pflanzlicher Stoffe durch Umsetzen der in den 
Hochofensbgasen enthaltencn Kohlensaure erzeugt 
werden konnten, sei ein Werk mit einer tiiglichen 
Erzeugung von 1000 t  Roheisen angenommcn. Fiir 
diese Erzeugung sind etwa 1100 t  Koks oder 950 t 
reiner Kohlenstoff erforderlich. Unter Beriicksichti- 
gung des Umstandes, daB nur wahrend des Tuges 
die Kohlensaure von den Pflanzen unter dem EinfluB 
des Lichtes aufgenommen werden kann, wiirde 

damit die erzeugte Kohlensauremenge 
allein ohne Zuhilfenahme der Luft- 
kohlensaure ausreichen, um etwa 40001 
pflanzlicher Bestandteile von der Art 
der Kartoffel t iig lic h  zu erzeugen, 
wobei allerdings vorausgesetzt ist, daB 
diese Umselzung verlustlos vor' sich 
gelit. Aber selbst unter der Annahme, 
daB die Ausnutzung nur eine geringe 
ware, so wurde trotzdem das Verfahren 
einen erheblichen Umfang annehmen 
konnen. Denn auch dann noch wiirden 
die in Deutschland insgesamt anfallen- 
den Kohlensiiuremengen — dio tech- 
nischen Móglichkeiten ihrer Verwen- 
dung vorausgesetzt — ausreichen, um 
unseren gesamten landwirtschaftlichen 
Fehlbedarf im Inlande zu erzeugen. 
Es ist dies ein erfreulicher Ausblick fiir 
uns, da wir selbstverstiindlich an die 
Losung der einschlagigen Fragen um 
so lieber herangehen, wenn wir wissen, 
daB wir hier ausdehnungsfahige Ge
biete erschlieBen. Es waren daher die 
gesamten, namentlich auf unsern indu
striellen Werken anfallenden Kohlcn- 
sauremengen in K o h le n s a u re w e r-  
k en  zusammenzufassen und diese von 
hier aus in einem Rohrnetz der Land- 
wirtschaft zuzufiihren. Die Verwirk- 
lichung dieses Gedankens ist, wie in 
allen solchen Fallen, eine Entwick- 
lungsfrage, dic nicht mit einem Małe 

zu lósen sein wird. Zuerst wird die E n t
wicklung dort einsetzen, wo die Bedingungen hicr- 
fiir am giinstigstcn sind, wo also neben der Kiihe 
landwirtschaftlicher Flachen reine Gase zur Ver- 
fiigung stehen und die Legung von Rohrleitungen 
nicht auf uniiberwindliche technische Schwierig- 
keiten stoBt. Ais besonders vorteilhaft erscheint die 
Ausniitzung der Abgase von GroBgasmaschinen, 
da dieselben unler geniigendem Ueberdruck 
stehen, so daB sie ohne Zuhilfenahme weiterer 
mechanischer Einrichtungen ohne weiteres den Ab- 
nahmestellen zugeleitet werden konnen. Der hier- 
durch entstehende Gegcndruck ist unbedeutend und 
hat auf den Gasmaschinenbetrieb keinen nachteiligen 
EinfluB. Aber selbst dann, wenn fiir die Fortbe- 
wegung der Gase besondere Yentilatoren erforderlich 
sind,erscheint die Wirtschaftlichkeit des Kohlensauro- 
dungeverfahrens bei nur einigermaBen nennenswertea

'SOĄ
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Mehrertragnissen und unter einigermaBen giinstigcn 
Bedingungen ais durchaus gesichert, da auCer der 
Amortisation und Vorzinsung des Rohrnetzes, fiir 
welches in den Zementrohren ein zweckmiiBiges 
und doch billiges Materiał gefunden zu sein scheint, 
an Betriebskosten nur diejenigen des Ventilators 
zu bestreiten sind, die aber, auf den Quadratmeter 
Land berechnet, unbedeutend sind. Es ist natiirlich 
hierbei nicht notwendig, dafi die sonst irgendwo 
unter gunstigon Bedingungen erziellen Hoehst- 
ertrśignisse um ein Mehrfaches iibertroffen werden 
miissen. Das wiirde zur Voraussetzung haben, daB 
diese gunstigen Bedingungen, wie Boden, Wetter, 
sachkundiges Anpflanzen usw., sich an beliebigen 
Stellen jederzeit venvirklichen lassen, was selbst- 
vcrstandlicli nicht der Fali ist. E j geniigt vielmehr, 
wenn die bisherigen durchschnittlichen Ernten auf 
das Andcrthalb- bis Zweifache gesteigert werden. 
Fiir bestehende Gcwachshausanlagen von einiger 
GroBe ist die Wirtschaftlichkeit ohne weiteres ge
geben, da in geschlossenen Riiumen der Verbraueh 
an Gasen naturgemiiB ein sehr geringer ist und die 
erfordcrlichen Einriehtungon im Verhiiltnis zum Wert 
der Erzeugnisse billig zu beschaffen sind.

Ais ein besonders glucklicher Umstand ist es an- 
zusehen, daB das bei unvollkommener Verbrennung 
in den Ilochofenabgasen enthaltene Kohlenoxyd den 
Pflanzen auch in hohen Konzentrationen vollig un- 
schadlich ist, so daB infolge Stiirungcn oder Unauf- 
merksamkeit durch die Maschine hindurchgegangcnes 
unveibranntes Gas die Kulturen in keiner Weise 
sćhadigt. Dagegen sind mit Riicksicht auf denAufent- 
halt in einer solchen Atmosphare derartige Falle móg- 
lichst hintanzuhalten. Auch darin mag eingroBerVor- 
zug des Verfahrens erblickt werden, daB es nicht die 
ununteibrochene Lieferung der Kohlensiiure zur 
Bedingung. macht, sondern daB Unterbrechungen 
nicht nur nicht schaden, sondern mit Riicksicht auf 
Ersparnis an Kolilensaure sogar angebracht sind. 
Is t somit das Kohlensaurediingeverfahren voll- 
kommen unempfindlich gegen Storungen im Hocli- 
ofenwerk, so wird es doch anderseits in manchen 
Beziehungen anregend auf die Verbcsserung gewisser 
BetriebseinrichtungeA wirken, da es ein Interesse 
daran hat, daB seine Leitungen moglichst wenig 
Kohlenosyd, Sauerstoff und Stickstoff passieren. Es 
wird also darauf hinarbeiten, daB die Verbrennung 
eine moglichst vollstandigc ist und m it dem geringst 
zuliissigen LuftiiberschuB vor sich geht und ferner, 
daB die den Abgasen innewohnendc Warme zur 
Erzielung eines moglichst kleinen Rohrquerschnittes 
rorher weitestgehend ausgenutzt wird.

Diese Anregungen sin.-l natiirlich fiir den Betrieb 
des Hochofenwerkes nichts Neues, sondern ver- 
it&rken nur cie in dieset Richtung schon wirkenden 
Bestreburigen, die darauf hinaus<rehen, den Wiirme- 
inhait der Kohle moglichst restlos auszuniitzen.

Bestehen somit aie Aufgaben des. das Kohlen- 
iaui ewerk er°tel!enden Hiittenwerkes nach der 
technischen Seite lediglich in der Erfiillung meist 

X L I X S,

schon bekannter Aufgaben, so ist es anderseits 
nicht erfordeWich, die Verwerfung der gesamten 
KoMensiiure in eigenen landwirtschaftlichen Be
trieben vorzunehmen. Dies soli vielmehr Aufgabe der 
anliegenden GewachsKausbesitżer und Landwirte 
sein, die sich zu diesem Zweck ebenso an das Kohlan- 
siiurerohrnetz anschlieBen lassen, wie sie es heute 
zum Bfczug von Wasser, Gas oder Stroni yom niichsten 
Wasser-, Gas- oder Kraftwerk tun. Aber auch dio 
Aufgiibe, die dem Abnebmer bei der Verweitung 
der Kolilensaure zufiillt, ist auBerordentlich einfach, 
da er nur notig hat, die Zufuhr der Kohlensiiure zu 
den Pflanzen ent^prechcnd ihrem Wachstum und den 
Lichtverhaltnissen durcli die Sonne zu regeln. 
Kolilensaure bis zu mehreren Hundertteilen laBt 
sich von den Menschtn ohne Beeintrachtigung der 
Gesundheit fiir langrre Zeit ertragen. Suibstver- 
standlieh ist es besser, wenn der Aufenthalt in soleher 
Luft vermieden wird, was ja  ohne weiteres moglich 
ist. Bei geringerem Gehalt, etwa bis zu 0,15 %, 
ist er ja  auch in yollbesetzten Schulraumen noch 
gesundheitrch zuliissig, doch ist dies bereits ein 
Kohlensauregehąlt, der den gewohnlichen Kohlen 
sauregehalt der AuBenluft um das Fiinffache iiber 
trifft.

Fiir den Anfang freilich ist es erforderlich, daB 
di>) einzelnen Werke selbst Versuehsanlagen kleinerej 
oder groBeren Umfanges einrichten, um die Brauch- 
barkeit des Vcrfahrens nachzuweiseń und zu dessen 
Veiwcndung anzuregen. Viele Werke haben, wenn 
nicht schon in der Friedenszeit, dann in der Kriegs- 
zeit, sich mehr uder weniger ausgedehnte Giirtnereien 
und Gutshofe zur Erzeugung pflanzlicher Stoffe fiir 
ihre Werksangehorigen beigelegt. Es liegt also nahe, 
diese Einriehtungon hierfiir heranzuziehen und 
enlsprechend auszubauen, Nachdem wir vor dem 
Kriege fiir viele Millionen-Mark nur allein an Ge- 
wiichshauserzeugnissen aus dcm Auslande einfiihrten 
und diese Einfuhr infolge des schlechten Standes 
unseres Geldes erschwert ist, diirfte dies anregend 
wirken, z. B. den Betrieb von Gewiichshausanlagen 
im Inlande in iihnlicli groBziigiger Weise vorzu- 
nehmen, wie dies schon seit Pingerer Zeit in Holland, 
Belgien: England und Amerika geschieht, wo aus
gedehnte Flachen (bis zu 50 Morgen zusammen- 
hangend) mit Gewachshausern bodeckt sind. Solche 
Bestrebungen verdienen um so mehr Unterstiitzung, 
ais wir bestrebt sein miissen, die landwirtschaftliche 
Erzeugung in jeder Form zu steigern, nicht nur, 
weil die lange entbehrungsreiche Kriegszeit uns 
deutlich vor Augen fiihrte, wie vprhiingnisvoll es 
ist, im Bezuge von Nahrungsmitteln vom Auslande 
abhangig zu sein, sondern mehr noch, weil die kom- 
mende Zeit es gebieterisch erfordert, neue Erwerbs- 
moglichkeiten zu schaffen.

Z u s a m m e n f a s s u n g .

Der Kohlenstoff, von den Pflanzen in Form von 
Kohlensaure aufgenommen, ist auBer dem Wasser 
der Hauptbestandteil der PflanzenmaSse. Der Menge
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nach iibertrifft er die mineralischen Bestandteile um 
ein Vielfaches. Da die Luft nur einen yerhaltnis- 
maBig geringen Gehalt an Kohlensaure aufweist, er- 
scheint e;ne Kohlensauredungung noch ergiebiger, ais 
eine Diingung m it den' iibrigen Pflanzennahrstoffen. 
Praktische Bestrebungen, die die Pflanzcn umgebende 
Atmosphiire m it Kohlensaure anzureichern, konnen 
jedoch nur dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn 
die Kohlensaure in ausreichenden Mengen und billiger 
Form beschafft wird. Ein geeigneter Weg wurde in 
der Verwendung der kohlensaurereichen Verbren- 
nungsgase, ’ vor allen Dingcn der schon von pflanzen- 
schadlichen Bestandteilen freien Hochofenabgase er-

blickt. Dahingehende Versuche groBeren TJmfanges 
mit Gewachshiiusern und Freilandanlagen haben in 
der Tat zwei- bis dreifache Ertrage von gleichen, 
unter gewohnlichen Verhaltnissen, also unbegast, ge- 
wachsenen Pflanzen gebracht. Die Betriebsverhalt- 
nisse solcher Kohlensaurediingungsanlagen sind sehr 
einfache und machen unter einigermaBen giinstigen 
Umstiinden das Verfaliren wirtschaftlich. Bei den 
ungeheuren Mengen reiner Hochofenabgase; welche 
unsere Eisenhtittenindustrie liefert, bietet sich hier 
sowohl fiir Gartnereien, wie fur die Landwirt- 
schaft ein aussichtsreiches Mittel zur Erhohung der 
Ernten.

Die thermischen, baulichen und betrieblichen Bedingungen fur einen 
gunstigen Wirkungsgrad der Winderhitzung bei Hochdfen.

Von 2)ipf.*3ng. H ugo 
(SchluO von

8. B e i s p i e l  f i ir  d ie  B e r e c h n u n g A e in e s  
W in d  e r l i i t z  e r s .

Gegeben:
der Kok8durehsatz =  300 t/T ag  =  12,5 t/S tunde 
Kohlenstoffgehalt des Koksea =  84 o/0.

Zusammensetzung des Gichtgases siehe Zahlen
tafel 9, Gas I  (S. 535).
M ittlere W indtem peratur am HeiBwindstutzen =  735 0 

„ ii » Kfiltwindstutzen =  35°
Ueberhitzung =  7000

■W indperiode........................... 1 Stunde,
G asp e rio d e ............................... 0,9 „
U m schaltezeit . . . . . .  0,1 „
zulassiger T em peraturabfall 100°.

D araus ergibt sich:
Theoretisoher Łuftbedarf = 3 ,0  cbm /kg (s. S. 493) 
Theoretiachea Gasausbringen =  4,0 „ („ „ 493)

Bei einer durchschnittlichen Pressung von
0,35 kg/qcm ist der Yerlust an Geblasewind 
=  3 3 % , so dafi 3- 1 -3 3  =  4 cbm W ind/kg 
Kokszu erliitzen sind. Der W8.rmebedarf zur Ueber
hitzung ist =  226 W E/cbm (Abb. 1, S. 494), die 
W indmenge/Stunde ist 12500- 4 =  50000 cbm, der 
Warmeaufwand is t5 0 0 0 0 -2 2 6  =  11300000 W E. 
Der tlieoretische Gasbedarf ware demnach bei

einem Heizwert von 1037 W E/cbm — =
1 1037

10 900 cbm/Stunde. (Ohne W indverlust 3/.4 •
10 900 — 8175 cbm). Die Gesamtgaserzeiigung ist 
12 500 kg - 4 cbm/kg =  50 000 cbm. D er theore-

tische Gasbedarf ist also =  ~  • 100 '== 21,8 % .50 000 ’ /u
(Ohne W ind yerlust= 0 ,7 5 - 2 1 ,8  =  16,35% ). Zur
Festlegung der Raucligasmenge wird mit einem
W irkungsgrad von 65 %  gerechnet, entsprechend

cbm.cinem Gasverbrauch von =  16 8000,65
Bei 10 °/0 LuftuberschuB betragt die Rauchgas- 
menge nacli Zahlentafel 9 (S. 535)

B ans en in Troisdorf.)
Seite 1423).

th e o r e t i a c l i .................. 1,6350
—|— 10 °/o b. UeberschuB 0,0815

1,7165 cbm/aek.
Die Rauchgasmenge/sek ist ‘also

=  8,9 cbm/sek (0° und 760 mm/QS).

B e s t im m u n g  d e r  H e i z f l a c h e  F b. 
Setzt man fiir den zulassigen Temperatur

abfall von 100° je  Stunde die Leistung des 
Gitterwerks 2000 WE/qm, so sind erforderlich 
11300000 W E -q m  r n r n  l r  . . . .  . TT
— 2000-  —W E  =  56o0 qm Heizflache. Um
eine moglichst weitgehende Ausnutzung der Ab
gase zu gewahrleisten, wird eine Heizflache von 
6000 qm angenommen.

B e s tim m u n g  d e r  R a u c h g a s g e s c h w in d ig k e i t  
u n d  des D u r c h g a n g s q u e r s c h n i t te s .
Zur Erzielung des erforderliclien W armeuber- 

ganges ist nach Abb. 2 (S. 495) eine Gcschwindig- 
keit von 0,75 m/sek erforderlich, so daB bei einem 
Zuschlage von 50%  (S. 533) mit einer Geschwindig- 
keit von 0,75 ■ 1,5 =  1,125 m/sek zu rechnen ist. 
(Diese Geschwindigkeit ist dynamisch wohl zu- 
lassig.)

Der erforderliche Durchgangsąuerschnitt ist 
also:

8,9 _ cbm/sek =  ,
1,125 m /sek

B e s tim m u n g  des z w eck m aB ig en  K a n a l-  
q u c r s c lm i t te s  b e i g i in s t ig s te r  E r h i t z e r -  

abm essu n g .
Derjenige E rbitzer wird thermisch der giin- 

stigste sein, der unter Einhaltung der richtigen 
Stromungsgeschwindigkeit und Heizflache die ge- 
ringste Strahlungsoberflache hat. Unter Benutzung 
der Zahlentafel 3 und 7 ergeben sich fiir den 
gegebenen Durchgangsquerschnitt F  fiir a =

' 7,9 qm.
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0 ,0 8 —0,2 m die Zahlentafel 14 dargestellten 
Yerlialtnisse.

Zahlentafel 14.

a
erfo

i1)

dert

D*> II1)
erg

0<)

bt

S
% E T) ?

Ka
nal

zahl*)

0,08
0,1
0,12
0,14
0,16

15
19,4
23.8
26.8 
33,7

7,36
6,78
6,49
6,30
6,18

21.4 
25,50 
29,75 
32,65
39.5

493
543
605
646
760

590 000 
652 U00 
720 000 
780 000 
910 000

8,3
9.0
9.0

10.9
11.9

•86,3

t  ■ •-

90.3 
89,6 
88,5
87.4 
86,2

78,0
71,30
76.40
75.40
74.40

1230
790
550
403
308

Im Verhaltnis des Sinkens der Warmelei- 
stung/ąm Heizflache (Zalilentafel 1, Spalte 7) 
ist die HeizflachengroBe umgerechnet. Da bei 
- a = 0 ,0 8  begonnen die durclischnittliche Leistung 
von 2000 W E eingesetzt ist, und die erforder- 
liclie Heizflilche bereits von 5650 auf 6000 qm 
abgerundet wurde, so ergibt sich ein Sicherheits- 
zusclilag von 15% , dessen W ahl zur Erreiehung 
moglichst niedriger Abgastem peratur zu empfehlen 
ist. 1%  Strahlungsverlust entsprechen 145 bis 
150 cbm Gas/st. Ais m ittlere Abgastemperatur. 
ist 250° angenommen, so daB nach Abb. 6 mit 
■einem Kaminverlust von 13,7 °/o zu rechnen ist. 
Der W irkungsgrad der Erhitzung ist bei 7) ==

11 300 000 W E /st aus dem Verlialtnis —  nach

Abb. 4 entnoimnen. Aus dem Produkt e • tj folgt 
■der Gesamtwirkungsgrad der Anlage (<p). Danach 
ist thermisch der E rh itzer mit a =  0,08 m Seiten- 
lange der beste. Zum weiteren Vergleich sind 
in Zahlentafel 15 die Steingewichte nach Gl. 44 
eingetragen.

Zahlentafel 15.

Kanał*
abmeg-
Bungen

Gewicht Boden-
be-

lastung

kg/qctn

Flachcn-
pressung
AuBen-
lnaucr-
werk

kg/qcra

Gitter
werk

1000 kg
%

AuOcn- 
mauer- 
Brenner 
1000 kg

%
Kuppel 

1000 kg
%

TJnter-
bau

1000 kg
% Gesarnt 

1000 kg
%

0,08 450 43,7 427 41,5 72 7 81 7,8 1030 100 2,42 3,9
0,12 450 40 647 48,7 59 5,3 63 6 1119 100 3,40 5,37
0,16 450 37,3 658 54,6 45 3,7 56 4,6 1209 100 4,07 6,64

.A uch hier zeigt sich wieder der Vorzug. der 
Ideinen Kanalabmessung iń der wirksamen Aus-

>) Ygl. S. 533.
2) Ygl. S. 533 und Zahlentafel 10.
3) Vgl. Gl. 23, S. 533.
4) Ygl. Gl. 24, S. 533.
6) Ygl. Zahlentafel 1, Spalte 13 (S. 532).
9) N ach S. 534 is t der AYirkungsgrad der Er-

■\y_
hitzung in der Gasperiode rjt = —-----—, in der W ind-

Sg +  W ,v

periode =  ==—, dor gemcinsame W irkungsgrad  Tj =

niitzung des Gesamtgewichtes und den giinstigeren 
Belastungsverhaltnissen. Nach Prufung der ther
mischen und statischen Zweckmafiigkeit bliebe 
ais dritte  noch die aerodynamische. Sie rnufi der 
spateren geschlossenen Behandiung dieser Frage 
uberlassen bleiben. Darum sei nur vorwegge- 

\nom m en, daB in gewissen Grenzen eine groBere 
oder geringere ErhitzerhOhe keine groBe Rolle 
spielt. Man kann 1 m MinderhOhe des E rhitzers 
im Bedarfsfalle durch 2 m groBere Kaminholie 
ausgleiehen. Demnach kann man sagen, daB im 
vorliegenden Falle sich die W ahl folgender Ab- 
messungen em pfiehlt:

0 =  7,36 in 
H  =  21,4 m 
a == 0,08 m

wenn ein guter Kaminzug zur Verfiigung steht 
und die iibrigen Abmessungen und Uebergange, 
wie spater noch erlautert werden soli, so ge- 
w ahlt sind, daB iiberflussige Druckverluste ver- 
mieden werden.

Liegen die Verhaltnisse weniger giinstig, oder 
handelt es sich um den Umbau eines alten E r
hitzers, so wird man mit

O =  6,5 ra 
H  =  30,0 m 
a =  0,12 m

nur um 1,6 °/o =  200 bis 250 cbm Gas/Stunde un- 
giinstrger arbeiten bei einem Steinmehrbedarf von 
10% . Die Festlegung der anderen Abmessungen 
bleibt dem dynamischen Teil uberlassen.

D e r  W a r m e g e h a l t  
d e s  E r h i t z e r s .  •
F iir die gewahlten 

Abmessungen (a =  0,08) 
ergibt sich nach Gl. 45 
unter Benutzung der 
Steingewichte aus Zahlen
tafel 15

%  d "  
Btund- 
lichen 

Włirme- 
abgabe

G it t e r w e r k ................. 450000- 177 =  80000000 700
U ebrigesH auerw erk  . 580000 - 93 =  54000000 477

134000000 1177

w ,
w , n

~  8g +  W w w "  — 87 + W w - 
Da Sg =  1200-0 und W „  == n -f- 1200 • O ist, so

n

•wird der A usdruck =
n -}-2 - 1 2 0 0 -0 oder

2 0
n +  1200

2 0

Je  hoher die K apazitat ist, um so unempfind- 
licher wird der E rh itzer gegen Schwankungen. 
Dieser Gesiclitspunkt muB beim Zwei-Apparate- 
betrieb besonders hervorgehoben werden, da die 
Umschaltezeit ohne Heizung verhaltnismaBig stark  
ins Gewicht fallt. Darum sei auch hier der 
Isolierung des AuBenmauerwerks das W ort ge- 
redet, wodurch die K apazitat um 100 bis 1 50%  
steigt.
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D e r  G a s b e d a r f  zu m  A n h e i z e n  u n d  d ie  
A n l i c i z d a u e r .

1 43 . W '.
Nach Gl. 46 ist der Gasbedarf =  ------=

1  ^ 134 000 000 = i 9 2  0 0 0  cbm _ n Ł  g l  4 7

ist die Anheizdauer =  2 • — =  25,6 Stunden.
15 000

Bei zeitweisem Abstellen zum Ausgleichen erhoht 
sieli die Auheizdauer entsprechend.

E r h o h u n g  d e s  W i l - k u n g s g r  a d e s  d u r c h  
I  s o i i e r  u n g.

Durch geeigneten Wilrmeschutz fallen die 
Strahlungsvei'luste auf die Hillfte des angegebenen 
W ertes und darunter (S. 537). D er W irkungs
grad der Erhitzung ergibt sich nach dem Aus

druck =  ^ 3°°° zu 9 5 % , so daB der Ge-

samtwirkungsgrad 95 • 8G,3 == 82 %. E r  steigt 
also von 78 um 4 % . Der demnach erreichbare

, n  11 800 000 g u n s t i g s t e  G a s y e r b r a u c h  ist noo =
1Uo7 •

13300 cbm.

Von der Gaserzeugung werden also ° =

26,6 o/o zur Erhitzung gebraucht.

9. R e c h n e r i s o h e  E r m i t t l u n g  w e i t e r e r  
M o g l i c h k e i t e n , d e n  W i i 'k u n g s g r a d  zu  

e r h o h e n.
\

Je  mehr man die Abgastem peratur senkt, 
um so hoher wird der W irkungsgrad (S. 497). 
Die praktische Grenze liegt bei der fiir den 
Kaminzug erforderlichen Tem peratur und dort, 
wo infolge der geringen Leislung der IIeizfliiche/qm 
die notwendige Vermehrung der AuBenstrahlungs- 
flitche durch Gitterwerkserhohung groBere Strah- 
lungsverluste ais W armegewinn bringt.

Dem Zugverlust kann man durch hohere 
Schornsteine und entsprechende Arbeitsgeschwin- 
digkeiten im E rh itzer Rechnung trag en , sofern 
man nicht mit Druckgasfeuerung arbeitet, oder 
was bei der niedrigen Abgastem peratur vielleicht 
empfehlenswerter ist, mit einem Exhaustor die 
Gase absaugt. (Der Wa.rmeverbrauch der Ab- 
saugung ist dann mit in die Bilanz zu setzen.)

Nimmt man, um zu Rechnungswerten zu ge
langen, die Wllrmeleistung je  qm Heizflitche unter 
einer m ittleren Steintem peratur von 300° mit 1/5 
des Durchsclinittswertes von 2000 W E mit 
400 W E an, so ist fiir jede W armeeinheit, die

man w eiter aus den Gasen herausholt, —  qm
’ 400 u

erforderlieh.
Fiir je  1 0 ° Temperaturabfall kann man auf

1 cbm Rauchgas 1,425 • 0,2375 • 10
cbra 1° -kg

=  3,4 W E herausholen, auf 1 cbm Gas also 

3'*  • 1)7165 S I  =  5>8 2 W E - Bei einem

W irkungsgrad von 7 8 %  werden also entspre
chend einem Gasverbraucli von 14 500 cbm/st 
=  14 500 ■ 582 =  85 000 W E frei. Es sind

also — == 212,5 qm Heizflachę fiir je  10^ 
400

Senkung der Abgastem peratur erforderlieh. Die sich 
daraus ergebendenV erhaltnisse zeigtZahlentafel 16.

Zahlentafel 16.

0,08 m a =  0,12m 0,10

'erhohunu1) . . . 400 266,4 200
Erfordorlioho E rho

hung ...................... 0,5 0,8 1,06
GroBere Strahlungs-

flaoho fur oinen E r
hitzer . . . . qm 1 1 ,5 16,2 20,3

Strahlungsyerlust WE 7500 10 500 13 100

Fiir den Strahlungsyerlust ist eine Wiirrne- 
leitungszalil von 1,3 W E /G r a d /q m /s t  ange- 
nommen-). Bei einer m ittleren Innentem peratur 
yon 2 50° ergibt sich ein Strahlungsverlust von
1,3 • 250 =  325 W E / qm. Setzt man im M ittel ais 
Strahlungsverlust 10000 W E in Rechnung, so ver- 
bleiben nutzbar 85 000 — 10 0 0 0 =  75 000 W E ; 
das lieiflt bei einer Herabminderung der Abgas
tem peratur von 1 0 ° , steigt der W irkungsgrad 

75 000 ■ 100 „ _ rT... , ,
Um 14 5ÓÓOOO~=  W u l’de maD a ls °  m
unserem Fall die Tem peratur yon 250° auf 150 *  

senken, so wiirde man den W irkungsgrad der

Feuerung um 0,5^ 00:==ł5%  auf 9 1 ,3 %  heben.

Der lerh itzer muBte um — 5 m auf 26,4

erhóht werden, die HeizflElche stiege um 2125 qm 
auf 8125 qm, wiirde also, um die Gase um 100°

tiefer ąbzukuhlen, um ~126g*-°°- =  35% yergroflert

werden. Trotzdem ist dieser W eg, wie die 
Rechnung zeigt, sehr zu empfehlen. Bei dem 
isolierten E rh itzer stiege bei einem "Wirkungs- 
grade der Erhitzung von 9 3 ,5%  der Gesarnt- 
w irkungsgrad auf 93,5 * 91,3 == 86% . D er Gas

yerbrauch fieie auf ' 0,82 — 127 000 W E , 
0,86

j  - i  a ‘ v  12700-100 . . .das sind von der Erzeugung — — —------ = 2 5 ,4 % .

Auf die weiteren Moglichkeiten, die Aufienab- 
messungen des Erhitzprs und damit die Strah- 
lungsyerluste zu yerringern und den W irkungs
grad zu erholien, nilmlich mit einem groBeren 
Tem peraturabfalle zu arbeiten, is t bereits hin- 
gewiesen worden3).

E in f lu B  v o n  L u f t -  irn d  G a s y o r w i l r m u n g .

Durch liohe Anfangstemperaturen kami man 
das G itterw erk lioher aufladen und kommt da
durch zu kleineren Abmessungen oderniedrigerea

*) Nach Zahlentafel 7 auf S. 533.
*) Vgl. S. 494
*) Ygl. S, 494.

\
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Abgastemperaturen1). Ueber die durcli richtige 
Einstellung erzielte Ann&herung an die .vollstan- 
dige Verbrennung hinaus konnte man die Tem
peratur durch Gas und Luftvorwarm ung steigern. 
Sie kommt fiir die rationelle Brenriitoffwirtsęhaft 
hier aber nur in Frage, sofern sie aus Abfall- 
warrne erzeugt wird. Fremde Abwarme kommt 
dabei kaum in F rag e2). Die vorliegenden Be- 
trachtungen erlautern zur Geniige, dafi es weit 
wirtBchaftlicher ist, die Abgase im E rh itzer selbst 
moglichst herunterzuarbeiten, ais sie infolge 
zu kleiner Abmessungen yielleicht noch durch 
einen Gas- oder Luftvorw arm er zu schicken3). 
Es bliebe also nur die F rage zu erortern, ob 
man die ausstrahlende Warme zum Teil nutzbar 
machen kann. Man hat zu diesem Zwecke K a
nale im AuBenmauerwerk angeordnet, durch dio 
die Verbrennungsluft streicht, ehe sie in den 
Brenner gelangt. Man konnte auf diese Weise 
bei der gegebenen Heizflache und den Wand- 
tem peraturen eine Lufttem peratur bis 100° und 
eine Temperaturerhohung im Erhitzer um 40 — 4 5 0 
erreichen. Man wird ab e r dabei dio Strahlung 
kaum beschranken, da die Kanale mit der be- 
wegten Luft alles andere ais Isolatoren sind und 
die W armeabfuhr durch Strahlung von W and zu 
Wand der Zwischenkanale sich bei den geringen 
Abstanden fast ungestort w eiter yollzieht.

Man wiirde also nur dem E rh itzer Warme 
entziehen und hatte  gttnstigenfalls die kleine Tem
peraturerhohung, derentwegen sich deryerwickelte 
Aufbau des Aufienmauerwerkes nicht lohnt. Man 
erreicht mehr durch die Isolierung.

lO .^ E iu f lu B  d e r  E r h i t z e r b a u a r t  a u f  d e n  
W i r k u n g s g r a d .

Das F iir und W ider der Brennschachtanord- 
nung und Gitterraum teilung ist in erster Linie 
dynamischer N atur und soli spater behandelt 
werden. Man kommt wohl immer wieder zu der 
einfachen Anordnung mit seitlichem Brennschacht 
und abfallendem. Streiclien des Rauchgases auf 
einem W ege durch das G itterw erk zuriick. Es 
ist an Hand der vorliegendeh Betrachtungen kaum 
ein Grund zu finden* warum ein Zwei-. Drei- oder 
Yierwege-Erhitzer einen besseren W irkungsgrad 
haben und hShere Temperaturen liefern soli. Die 
Bedingungen dafiir, richt.ige Arbeitsgcschwindig- 
keiten, ausreichende Heizflache und Speicher- 
fahigkeit, kann man im Einwegeapparat leichter 
und besser herstellen. Jede andere Anordnung 
bringt Trennwande und damit totes Mauerwerk 
hinein und vergroBert die Abmessungen. Man 
kann wohl sagen, daB, wenn ein E rhitzer ver- 
Trickelter B auart wirklich mit einem besonders 
guten W irkungsgrad arheitet, e r es tro tz  seiner 
B auart tu t, weil zufallig die Heizflache und die

J) Vgi. S. 536.
s  *) Vgi. St. u. E. 1918, 24. Okt., S. 989/91-

') Ygl. S. 536.

Arbeitsgeschwindigkeiten passend sind. Die in 
der L ite ra tu r veroffentllchten Warmebilanzen 
zeigen jedenfalls keine Besonderheiten.

Eine Frage, die der E rorterung  w ert ist, ist 
die Stellung d(}s Brennschachtes, seitlich oder in 
der Mitte. Tliermisch genieBt jedenfalls der 
Brennschacht in der Mitte den Vorzug, wenn 
auch die Anordnung des Brenners und die Lage- 
rung des G itterw erkes einige Schwierigkeiten 
macht. D er Brennschacht ist immer mehi oder 
weniger ais ein notwendiges Uebel anzusehen. 
Ais Verbrennungskammer im eigentlichen Sinne 
is t er in seiner GroBe uberfliisśig, man kann das 
Gas auf viel kurzerem  W ege zur vollst.andigen 
Verbrennung bringen. Die Flamme macht bei 
ihrer Entstehung einen viel zu langen Weg und 
gibt nutzlos W arme ab. Zudem verbraucht der 
Brennschacht viel Rauin. Darum wird ein direkt 
von oben oder unten belieiztes G itterw erk stets 
das erstrebenswerte Ideał eines Erhitzers sein. 
Die Beheizung von oben ist dynamiseh zu ver- 
werfen und ist auch praktisch unbeąuem. D a
gegen weist tliermisch, dynamiseh und auch be- 
ziiglich der Anordnung der Leitungen der von 
unten direkt beheizte brennschaćhtlose E rh itzer 
groBe Yorteile auf. Man hat bei Versuchen 
Schwierigkeiten mit der siclieren Tragung des 
G ittermauerwerkes geliabt, da die Tragbogen am 
meisten der Flamme ausgesetzt sind, und die 

"Gefahr besteht, daB bei ihrem Bersten das ganze 
Gitterm auerwerk mit herunterkommt. Man soli 
ihn aber nicht aus dem Auge lassen, und es 
bleibt zu lioffen, daB man doch eine betriebs- 
sichere Bauweise findet. Da man ohne Rich- 
tungswechsel arbeitet, geniigt der Auftrieb im 
G itter yollig- fiir die Forderarbeit, so daB man, 
was noch naher dargelegt werden soli, ohne 
Kamin arbeiten kann.

Um ein Bild von den Abmessungen eines solchen 
E rhitzers vergieichsweise zu erhalten, seien die 
yorliergehenden Rechnungswerte benutzt1).

Auf 7,9 qm Durchgangsąuerschnitt kommen2) 
7,9 • 156 =  1230 Kanale, die einer Grundfladie 
von 1 2 3 0 -0 ,0 1 9 6  =  24 qm entsprechen. Der 
Innendurehmesser folgt daraus zu d =  5,5 m, der 
AuBendurchmesser ist D =  6,6 m. Die G itter- 
werkshohe bleibt die gleiche =  15, oder bei Ab
gastem peraturen von 150° =  20 in.

Rechnet man fiir den B rennerunterbau 8.75 m, 
so ist die Gesamthohe 20 -j- 3,25 +  3,75 =  27 m. 
Die Strahlungsfl&che is t 27 • 6,5 • 3,14 =  550 qm 
gegenflber 493 +  111,5 =  604,5 qm, der W ir
kungsgrad der Strahlung ist bei gu ter Isolierung

und JL =  — 3°gQ0Q° =  20 600 =  94,6 % . Der

W irkungsgrad .derFeuerung ist 91 .3% , so daB der 
Gesamtwirkungsgrad =  94,6 ■ 91,3 =  86,3 % 
betriige. Das heifit bei guter Isolierung und einem

ł ) • Vgl. S. 1506 dieser Nummer. .
*) Vgl. Zahlentafel I, St. u. E. 1919, 15. Mai, S. 532.
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Verlialtnis ~  20 000 spielt ein Mehr oder

W eniger von 50 bis 100 qm keine groBe Rolle 
mehr fur den W irkungsgrad, da der Strahlungs 
verlust prozentual sehr klein ist. D er Iłaupt- 
gewinn liegt in der gedrungen billigen B auart.

Das Gewicht ist:
G ittorw erk............................  607 t
AuBenmauerwerk . . . .  426 t
K u p p e l ...................... ....  . 69 t
U n te r b a u ............................  83 t

1155 t

wiihrend der entsprechende E rh itze r m itB renn- 
schacht 1310 t  Gewicht hat, oder auf 1000 cbm 
W ind/st bezogen werden bei dem brennschacht- 
losen E rh itzer 23,1 t, bei dem andern aber 26,2 t  
M auerwerk =  13 ,4%  mehr benotigt.

11. A l lg e m e in e  S c h l u B b e t r a c h t u n g e n  
i ib e r  d e n  W i r k u n g s g r a d .

D er praktisch erreichbare W irkungsgrad er- 
rechnet sich also zu 86 %  und der Gasverbrauch 
zu 2 5 ,4 % . Der Gasverbrauch kann noch fallen, 
wenn die Windverlust,e durch undichte Scliieber 
vermieden werden. Konnte man sie ganz besei- 
tigen, so karne man bei 8 6 %  W irkungsgrad auf 
einen Gasyerbrauch von 19% .

Dieser hohe W irkungsgrad hat zur Voraus- 
setzung, daB der E rliitzer voll mit der W ind
menge ausgenutżt istj fur die er berechnet ist. 
Dies kann naturgemaB nicht der Fali sein, da 
man die Abmessungen stets mit Riicksicht auf 
Erweiterung-en grofier wiihlen wird und man nicht 
immer mit yoller Windmenge biust. Dazu kommen 
noch die W indverluste durch zeitweise undichte 
Scliieber. Aucli wird der W irkungsgrad mit der 
Windmenge steigen, denn naturgemaB wird bei 
Erhitzern fiir kleinen Koksverbrauch das y e r 

haltnis ” kleiner werden. Man wird daher fiir

nicht isolierte E rh itze r m ittlere W irkungsgrade 
von 7 0 %  und fiir isolierte von 7 5 %  ais ange- 
messen bezeichnen konnen. A rbeitet man mit 3 
oder 4 Apparaten, so sinkt der W irkungsgrad

entsprechend, da man s ta tt —  und ^  erhalt.

F u r den berechneten Fali .sind in Zahlen
tafel 17 einige W erte  angegeben.

Zahlentafel 17 (im Yergleioh m it Zahlentafel 14).

Anzahl £ V % des Oases

2 Erhitzer . . 90,3 ) 78 26,6
3 „  . . 86,3 > 8G,3 74,5 28,0
4 „ 82,5 i 71,3 29,3

Je  besser die Apparate isoliert sind und je  
giinstiger das yerhaltn is von Steingewicht je

39 . J a n rg .  JSIr. 49 .

Windmenge ist, umsoweniger wird eine mehr oder 
weniger.grofie Strahlungsflaclie ins Gewicht fallen. 
W eiter ist der Gasverbrauch abhangig von der 
zu erzielenden W indtem peratur. Auf 100° Wind- 
tem peratur kann man einen Gasyerbrauch von
3,8 bis 4 ,5 %  der Erzeugung reclinen. Da sich 
heute die Gasverbrauchszah)en je  nach Grofie der 
Oefen und dem Zustande der E rh itzer zwischen 
30 bis 50%  bewegen, ist auf diesem Gebiet noch 
mancher Schritt zur besseren Ausnutzung zu tun.

Z u s a m m e n fa s s u n g .

Nachdem im ersten Teil1) die allgemeinen 
Grundlagen fiir die Erhitzerbereclm ung festge
ste llt worden waren, wird nach Aufstellung 
von Gleichungen fiir das Erhitzergewiclit die 
W arm ekapazitat und die Anheizdauer, eingehend 
die W armeabgabefahigkeit der Gittersteine unter- 
sucht. Ais Mittel wird 2000 W E /  qm festge
ste llt; will man jedoch auf Abgastemperaturen 
von 150° herunterarbeiten, so darf man nur mit 
1400 W E rechnen. Ais zweckmaBigste Stein- 
dicke ergibt sich 60 mm,, ais beste Stemform 
der Normalstein und ąuadratische Kanalform. An 
einem Rechenbeispiel fur einen E rh itze r fiir 300 t  
Tageskoksdurchsatz werden w eiter Untersuchungen 
iiber die z\'veckinafligsten Abmessungen angestellt. 
Ais g iin stig ster, W irkungsgrad wird 86%  und 
ein Gasyerbrauch von 2 5 ,4 %  errechnet. In  der 
Praxis kann man 70 %  fiir nicht isolierte und 
75 %  fiir isolierte E rhitzer ais angemessen an- 
sehen, entsprechend einem Gasyerbrauch von etw a 
30% .

Eine Gas- oder Luftvorwarmung empfiehlt 
sich nicht, wohl aber ein£ gute Isolierung. Es 
ist lohnend, tró tz  der erforderlichen wesentlichen 
Heizflachenyergrofierung bis auf 150° Abgas- 
tem peratur herunterzugehen. Ais zweckmaBigste 
E rh itzerbauart erscheint der E inw egeerhitzer m it 
seitlichem oder zentralem Brennschacht. Jedoch 
wird empfolilen, den brennschacht- und karnin- 
losen E inw egeerhitzer seiner Einfachheit wegen 
tro tz  der baulichen Schwierigkeiten im Auge zu 
behalten.

Die vorliegenden Betrachtungen konnen sinn- 
gemafi auch auf die W armespeiclier der W arm - 
und Sclimelzofeu iibertragen werden, da ein grund- 
satzlieher Unterschied zwischen den beiden An- 
ordnungen nicht besteht; Ebenso sind sie auf 
die W arm eaustauscher zu erstreeken. Dies soli 
in einer weiteren Abhandlung zur Forderung der 
F rag e : „Rekuperator oder R egenerator?" ge- 
schehen.

Die yollige Berechnung ist e rst durch die 
dynamische Nachpriifung moglich, deren Behand- 
lung gleichfalls yorgesehen ist.

J) St. u. E . 1919, 8. Mai, S. 493/7; 15. Mai,
S. 551/8.
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Elektrische Ausscheidung von festen und fliissigen Teilchen 
aus Gasen.

[Von R. D u r r e r  in Diisseldorf.
(Mitteilung aua dem HoohofenaussohuO des Vereins deutscher Eisenhlittenleute.) 

(Fortsetzung yon Seite 1430.)

|-< e i der Bewertuiig der aufierordentlichen Erfolge 
des elektrischen Gasreinigungsyerfalirens1) auf 

den Werken der Riverside Portlarid Cement Company 
ist der wichtige Umstand zu beachten, daB dio scha- 
digende Wirkung der Abgase fast ausschlieBlich 
dureh den Staubgehalt derselben bedingt war und 
nicht durcli den Gehalt an Schwefeldioxyd, ■wie 
dies bei den bislang behandelten Hiittengasen der 
Fali war. Wie schon angedeutet, fielen bei der 
Reinigung der Abgase aus den Zementbrennofen 
wasserlosliche Kalisalze in Form von Pottasche ais 
wertvolles Nebenerzeugnis. Nach vorliegenden Bc- 
richten deckten die erhaltenen Mengen an ltohlen- 
saurem. Kaliiun die Unterhaltungskosten der Anlage 
volLkonimen. Die Richtigkeit dieser Mitteilung wird 
von fachmiinnischer Seite (18) bestritten, indem 
darauf hingewiesen wird, daB im Flugstaub der 
Abgase von Żementfabriken nur ganz geringe Mengen 
anKalisalzen enthaltenseien, dereń Gewinnungskosten

Zementherstellung sorgfaltig beachtet werden, da 
bei ihrem Yorliegen ein wertYolles Kebenerzeugnis 
die Betriebskosten der Reinigungsanlage yermindert.

Abb. 28. A pparat fiir die Vorsucho in Garficld.
Strom^eingesohaltet. . ___

den W ert iiberschreiten wurden. Inwieweit dieser 
. Einwand zutrifft, kann nicht ohne weiteres ent- 
scliieden werden, da der Gehalt des Flugstaubes an 
Kalisalzen naturgemaB von den zur'Verwendung ge- 
langenden Rohstoffen abhangig ist. Jedenfalls sind 
auch in Deutschland schon Verfahren zur Gewinnung 
von Kalisalzen aus den Abgasen von Zementbrenn- 
8fcn bekannt, dereń Anwendungsfahigkeit natur
gemaB auch in hohem MaBe von dem Kaligehalt 
der Rohmaterialien abhangig ist. Welchen W ert 
dieser bei der Riverside Portland Cement Company 
in Crestmore, Siidkalifornien, besitzt, entzieht sich 
der Kenntnis des Verfassers; aber jedenfalls muB 
diese Gewinnungsmoglichkeit bei der Projektierung 
einer Anlage zur Reinigung von Abgasen bei der 

abgekiirzt: „E. G. R.-Verf.“

ibbildung 27. Quersohnitt des Apparates in Garfield-

Ein Berieht aus dem Jahre 1913 (19) besagt, 
daB in der Zwischenzeit unter Beachtung der bei 
den ersten Versuchen gemachten Erfahrungen samt- 
liche Schlote m it einem zweiteiligen elektrischen 
Reiniger ausgeriistet worden sind. Jeder Teil dieses 
Doppelapparates stellt ein Parallelepipedon von
4,3 m Hohe, 10,7 m Liinge und 3,7 m Breite dar 
und kann fiir sich zum Reinigen oder Reparieren 
ausgeschaltet werden. Die Reinigungsrorrichtung 
jedes Schornsteines arbeitet unabhangig fiir sich, 
so daB nach Belieben einzelne Einheiten angeschaltet 
werden konnen. Ais Spannung des die Elektroden 
speisenden Stromes ist 60 000' Volt angegeben, wah
rend bei den anfiinglichen Versuchen nur Span- 
nungen bis zu 40 000 Volt bonutzt worden waren. 
Die Eintrittstem peratur in den Elektrodenraum wird



wie fruher zu 4500 genannt bei einem minutlichen Durch- 
satz von etwa 110 m3. Die Sammelelektroden werden 
stundlich einmal automatisch gereinigt, der Staub fallt in 
einen Sammelraum, wird automatisch gewogen und in 
Silos iibergefiihrt, aus denen er je nach Bedarf abgezapft 
wird. Der je Schlot stundlich niedefgeschlagene Staub 
belauft: sieh auf 320 kg.

Die nachste groBe elektrische Beinigungsanlage wurde 
auf der Garfield Smelter of the American Smelting and 
Refining Company zu Garfield, Utah, errichtet m it der 
Absicht, das m it den Abgasen der Kupferkonverter in 

die Atmosphiire gehende Bici wiederzugewinnen (20). Versuche, 
die Abscheidung dureh Tuchfilter in einem Filterhaus vorzu- 
nehmen, scheiterten an dem Sauregehalt der Gase, der schon 
nach sehr kurzer Zeit eine Zerstórung der Filter bedingte. Ein 
Zusatz von Kalzium oder Zinkoxyd kam nicht in Frage, da ein
mal die sich bildenden Sauremengen stark schwankten, ander- 
seits dureh diese neutralisierenden Stoffe eine starkę Verun- 
reinigung des wiederzugewinńenden Metalles herbeigefiihrt worden 
ware. Da in der Hauptsache die Abscheidung des in den Gasen 
befindlichen Metalles und weniger diejenige dpr sauren Dampfe 
gewunscht wurde, beschloB ńian die Errichtung einer E. G. R.-An- 
lage. Die je Konverter und Minutę bei 0° und 760 mm Q. S. er- 
zeugte Gasmenge belief sich auf etwa 700 m3, welches Volumen 
sich unter den in den Abzugskanalen herrschenden Verhaltnissen 
auf etwa das Doppelte steigerte. Im Durchschnitt waren vier 
Konverter in Betrieb, so daB fiir die Reinigung insgesamt etwa 

|j  5600 m3 in Frage kamen. Das Verlialtnis von S08 : SOj
schwankte stark; im allgemeinen bewegte es sich zwischen den 
Grenzen 1 : 16 und 1 : 8.

||j |S! Zur Feststellung der gunstigstenVersuchsbedingungen wurden
_____ _____ 3 '230 j i | im August 1911 unter Leitung von Rathbun, fruherem ersten

/ f o w ć - r / w H | j|j| Elektriker der Balaklala Smelter, und R. F. Berker, Chefchemiker
i|» der Garfield Smelter, Vorversuche eingelcitet. Die ersten Ar-
' beiten wurden m it den ublichen P latten  ais Sammelelektroden

mit den flaumhaarigen Entladungselektrodeu bei einem inter-
u,  - mittierenden Gleichstrom. von 20 000 bis 30 000 Volt durch-
[ | h gefiihrt. Hierbei kam der Gedanke auf, die Abscheidung in

Abbildonrr 28 einem Rohr, in dessen Langsachse die Entladungselektrode an-
L»ngs3ohnifct des Ann,rat03 ln Garfield. gebracht war, auszuprobieren. Entsprechende Versuche wurden

angestellt, die zeigten, daB die Entladung bei dieser Anordnung 
v v  i : , . an GleichmiiBigkeit ge-
^  ^  / ^ ,  /  ,&// wann. Die flaumhaarige
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Entladungselektrode hatte 
bisher schon zu mancher 
Storung AnlaB .gegeben; 
die feinen Zwischenrilume 
zwischen den einzelnen 
Asbest- oder Glimmer- 
tcilchen setzten sich leicht 
zu und verminderten soniit 
die Wirksamkeit der Elek
trodę. Zur Beseitigung 
dieses Uebelstandes er- 
setzte man die flaiun- 
haarigen Elektro den dureh 
einfache Stahldrahte, die 
in der Liingsachse der 
Rohre festgespannt wur-

Abbildung 29. Ueborsioht der neuen Anlage in Garłield zur Keinigung der Hochofen- den. Bei einer Strom-
und Konyeitergaae. ■ spannung \o n  30000 \o l t



4. Dezember 1919. Ekklrisch-e Ausscheidung von festen unii flilssigen Teikhcn aus Gasen. Stahl und Eisen. 1513

erwies ęich eine Rohrliinge vou 3 m bei einem 
Durchmesser von 127 nim ais am zweck- 
m&Bigstenbei einer Hochstgeschwindigkeit der 
Gase von 4,5m/sek-1. AlsEntladungselektrode 
wurdo hierbei ein Stahldraht von 9,7 mm 
Starkę gewiihlt. Abb. 25 und 26 zeigen den 
Apparat, in dem die Vorversuche durchgefiilirt 
wurden, und zwar Abb. 25 (S. 1430) bei ausge- 
achaltetem, Abb. 26 bei eingeschaltetem Stroni.

In der Annahme, daB eine Vergrofierung 
des Rohrdurchmessers bei entsprechenderStei- 
gerung der Spannung die Yerteilung ungiinstig 
beeinflusse, wurde der zu errichtenden Anlage 
das in seinen Abmessungen vorstehend be- 
scliriebcne Rohr ais Sammelelektrode zugrunde
gelegt. Zunaehst wurde ein Apparat zur Ab- . ... . . ,
scheidung von Metali des aus einem K onrśrter Abblldung 32' ^ ngs3chmtt dor Anlage-
kommenden Gases (1400 m3 je min) erbaut. E r vorliegenden Verhiiltnissen strómten die Gase mit
bestand aus insgesamt 008 senkrecht aufgestellten einer Geschwindigkeit von etwa 3 nysek durch die

Rohrelektroden; jedes ' einzelne Gas- 
teilchen war demnacli etwa eine Se- 
kunde der Emwirkung des elektri
schen Stromes ausgesetzt.

Anfang Dezember 1912 wurde die 
Anlage in Betrieb genommen. Es 
stellte sich bald heraus, dafi der Staub, 
der sich wahrend des Erblasens von 
Kupfer aus dem Stein an den Rohr- 
wandungen absetzte, die Elektrizitat 
infolge eines geniigend hohen Gehaltes 
an Schwefelsaure gut leitete und 
nicht die geringste Storung verursachte, 
wahrend der Staub, der sich wahrend
der darauffolgenden Periode des Pro-

Abbildung 31. Querschnitt der Anlage.

Rohren angegebener Abmessungen, die in ihrer 
Lilngsachse einen 0,7 mm starken Stahldraht ais 
Entladungselektrode enthielten. Der ganze A pparat 
war elektrisch in vier Teile abgeteilt, so dafi jeder 
dieser Teile m it Stroni verschiedener Spannung ge- 
speist werden konnte. Abb. 27 stellt einen Quer-

X IJX  M

zesses auf den Sammelelektroden nieder- 
sclilug, wegen des geringen Schwefel- 

siiuregehaltcs der Gase eine isolierende Schiclit bil- 
deto und nach langer Zeit eine Unterbrechung des 
Stromdurchganges und somit des gesamten Prozesses 
hervorrief. Zur Behebungdieses Uebelstandes wurde 
vor dem E in tritt inden Reinigungsapparat Wasser in 
die Gase eingespritzt; dieTfiederschlagsschicht wurde

188

schnitt, Abb. 28 einen Liings- 
schnitt des Apparat es' dar. 
Die Gase traten aus dem 
Konverter-Abgaskanal von 
unten in die Rohre ein 
und wurden durch einen 5 in 
hohen Schornstein abgesaugt. 
Ztun Betrieb der Anlage wurde 
einWechselstromvon2300Volt 
auf 23000 bis 30 000 Volt 
transformiert und mit Hilfe 
rótierender Gleiehrichter in 
Gleichstrom gleicherSpannulig 
umgeformt, der den Elektro- 
den zugefuhrt wurde. Zum i 
Antrieb der Gleiehrichter dien
ten 220-Volt-Dreiphasen-Syn- 
chronmotoren. Unter den
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durch diese MaBnahme in geniigendemMaBe łeitend, 
und der ProzeB verlief nunmehr ohne Storung. Die 
Temperatur des Gases beim Durchstromen' der Rohre 
betrug wahrend der Einspritzperiode etwa 90 °. Bei 
einer zentralisierten Anlage, die die Gase von allen 
Konvertem reinigen wiirde, wiire das Beimisehen

niedergeschlagenen Schicht die elektrische Leit- 
fiihigkeit derselben. Urn auch diese Komponenten 
der- Gase abzuscheiden, muBte die Temperatur des 
Niederschlagsraumes auf 9 0 0 vermindert werden. 
Diese fiir die verschiedenen Stoffe yersehiedenen 
Absclieidetemperatnren ermoglichen eine fraktio-

L.
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Abbildung 33. Draufsiolifc auf die Anlage.

von Feuchtigkeit nicht erforderlich, da ein Gemisch 
der von der ersten und zweiten Periode des Kon- 
verterprozesses herriihrenden Gase vorliige und so- 
m it genugend Schwefeltriox'yd vorhanden ware, um 
dic abgeschiedene Schicht leitend zu machen. - Da 
aber dic Gase zunachst nur einem Konyerter ent- 
stammten, mutite der Feuclitigkeitsgehalt der an 
Schwefeltrioryd armen Gase kunstlich durch Ein- 
spritzen fein verteilten Wassers erhoht werden; er 
betrug 3 bis 5 %.

Zwischen Wandung und der Drahtelektrode 
bildeten sich ab und zu Lichtbógen, die zum Ab- 
schmelzen des Drahtes fiihrten. Durcli Yerwondung 
eines 2 mm starken Stahldrahtes soli diese Storung 
praktisch vermieden worden sein. Nach mehir- 
wochigem, ununterbrochenem Betrieb ergab sich, 
daB im Mittel 97,25 %  des in den Gasen enthaltenen 
Bleies wiedergewonnen wurde. Der Niederschlag 
selbst enthielt etwa 41 %  Blei groBtenteils ais ba- 
sisches Sulfat.

Wahrend des Erblasens von Kupfer aus Kupfer- 
stein wurde nach Angabe Howards der Staub bei 
340° praktisch quantitativ abgeschiedcn, wahrend 
Schwefelsauro und arsenige Saure entwichen. Unter 
dieser Angabe soli jedenfalls verstanden sein, daB 
der groBte Teil dieser beiden Stoffe den Weg 
durch den Schornstein nahm, denn nach den son
stigen Feststellungen iiber den Verlauf des Prozesses 
bedingte ein gewisser Schwefelsaure-Gehalt in der

J<— Ć231? -— Ą^-ws--

Abbildung 34. Langsschnitt 
eiuer Einheit.

nierte Nieder- 
schlagung, die 
aber in Gar-
fieldnichtdurch- 
gefiihrt wurde.

Auf Grund 
der mit dem
E. G. R.-Ver- 
fahren gemach- 
ten guten E r
gebnisse wurde 
beschlossen, die 
gesamten Konvertergase der elektrischen Beinigung 
zu unterwerfen. Abb. 29 gibt eine Uebersicht der 
neuen Anlage zur Reinigung- der Hochofen- und 
Konvertergase. Die Hochofengase wurden zu einer 
Staubabscheidungskammer von 91,5 m Liingo und 
85 m2 Querschnitt geleitet, in der iiber eine Lange 
von 30 m Eisendriihte aufgehiingt sind, welche An- 
ordnung śich bereits auf den Boston & Montana 
Reduction Works zu Great Falls aufs beste bewahrt 
hatte. Nach Verlassen der Kammer gelangen die 
Gase durch einen Sammelkanal zu einem 110 m 
hohen Schornstein.

Die Konvertergase, die der elektrischen Rei
nigung zur Wiedcrgewinnung des Bleies unterworfen 
werden, gelangen durch einen etwa 300 m langen 
Blechkanal von 19,5 m2 Querschnitt, in dem das 
Kupfer der Gase fast yollkommen niędergescklagen
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wird, zum elektrischen Ausscheideapparat, nach 
dessen Yerlassen sie in den schon erwiihnten Back- 
stein-Sammelkanal eintreten, um mit den Hoch- 
ofenabgasen gemcinsam zur Esse-zu stromen. Abb. 30 
gibt eine Ansicht der E. G. R.-Anlage unmittelbar 
vor dereń Fertigstelluiig. Ganz links ist ein kurzes 
Stiick Ąes Bleclikanales zu sehen, der der Anlage 
die Gase zufiihrt. Sic steigen in den unter dem 
Blechdach sichtbaren vertikalen Rohren in die Hohe 
und treten durch dic Blechkriimmer in den Sammel- 
kanal iiber. Die Anlage besteht aus sieben Einheiten 
von je 360 Rohren von 3 m Lange und 127 mm

ffaupr- 
46gos- 
fo/rtr/

Abbildung 35. Querschnitt einer Einheit.

Durchmesser, insgesamt also aus 2520 Rohren. 
Sechs Einheiten sind im allgemeinen in Betrieb, 
wahrend dic siebentegercinigtwird. Ais Entladungs
elektroden wurden Śfehldrahte yon 3,25 mm Starkę 
gewahlt. Sofern alle sieben Einheiten arbeiten und 
eine minutliche Gasmenge von 7000 m3 zu reinigen 
ist, treten dic Gase m it einer Geschwindigkeit von 
3,7 m/sek-1 durch dio Rohre; bei 5600 m3 und eben
falls sieben Einheiten betragt die Geschwindigkeit
2,9 m/sek-1; bei 5600 m 3 und sechs Einheiten be- 
liiuft sich die Geschwindigkeit auf 3,4 m/sek. 
Abb. 31 stellt einen Langssclmitt, Abb. 32 einen 
Quersclmitt und Abb. 33 eine Draufsicht derE . G.R.- 
Anlage dar; Abb. 34 zeigt den Liingsschnitt, Abb. 35 
den Qucrschnitt einer Einheit.

Wahrend eines- zweijahrigen ununterbrochenen 
Betriebes stellte sich die elektrische Leistung der 
Anlage auf 60 bis 80 KW. Bei der urspriinglichen 
Anlage, zur. Reinigung der Abgaso von einem Kon- 
v er ter hatte die elektrische Leistung 20 KW be
tragen.- lin  iibrigen 'waren' die elektrischen Bedin
gungen bei beiden Anlagen qualitativ dieselben. E s 
wurden taglich einige Tonnen Staub gewonnen, der 
iiber 50 %  Pb, daneben auch noch Edelmetalle und 

; andere wertvolle Stoffe enthielt.
Kurz vor Errichtung der Anlage zur elektrischen 

Reinigung der Abgasc siimtlicher Konverter wurden 
Versuche angestellt, die Abgase aus 
den Hochofen, den Mic-Dougall-Rost- 
ofen und den Flammofen elektrisch 
zu behandeln. Die Arbeiten wurden 
in einem elektrischen Reiniger durch- 
gefiihrt, dęr aus 152 Rohren bestand, 
wie sie bei den ersten Versuchen in Gar- 
field schon zur Anwrendung gekommen 
waren.. Soweit der Verfasser feststellen 
konnte, ist es bei diesen orientieren- 
den Vorversuchcn geblieben; eine 
groBere Anlage zur dauernden Reini
gung der von den Hochofen, den RosL- 
und Flammofen kommenden Gase ist 
nicht getroffen worden. Die Versuche 
seien hier nur deshalb erwahnt, weil 
ihro Ergebnisse festgelegt worden sind 
und manchen bemerkenswerten Hin- 
weis fiir iihnliche Arbeiten geben diirf- 
ten. Die Ergebnisse sind ausZahlen- 
tafel 1 und 2, zu ersehen.

Die elektrische Reinigungsanlage 
in Garfield besitzt die wesenlliche 
Neuerung, daB die Sammelelektroden 
ais Rohre, die Entladungselektroden 
ais einfaclie Stahldnihte ausgebildet 
sind. Die Mehrzahl der spiiterhin 
crstcllten elektrischen Abscheideanlagen 
hat diese Neuerung beibehalten, da 
sie den fruheren Plattenelektroden 
gegeniibeiJ manchen Vorteil aufweist, 
insbesondere groBere Betriebssicher- 

heit, hohere GleichmaBigkeit bei der Entladung, 
einfachere Bainvcise. Wie auch bei den alten Kon- 
struktionen wurde die Sammelelektrode, das Rohr, 
geerdet.

Der Gedanke der fraktionierten Abscheidung 
suspendierter Teilchen ist auf dem Zweigwerk der 
American Smelting & Refining Co. in Murray aus- 
probiert worden. Wurden dic dort erzeugten Rost- 
gase in ein und demselbenE. G. R.-Apparat der elek
trischen Einwirkung unterworfen, so bildeten die 
niedergeschlagenen Stoffe, die Staub-, Siiure- und 
Feuchtigkcitstcilchen eine schlanunige Massc auf der 
Oberfliiche der Elektroden, dereń Beseitigung auBerst 
schwierig war. Um diesem Uebelstande. zu begegnen, 
wurden zwei Apparate hintereinandergeschaltet. In
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Zahlentafel 1. Y ersucho  an  G ic h tg a s e n  v o n  d ro i K u p fe rh o c h o fe n  vom 28. Miirz bis 3. April 1913.

Nummcr des Ycrsuches l 2 3 4 5 6 7

Yersuchsdauer in M inuten..................................... 500 530 430 540 535 450 500
Tem peratur beim E in tritt des Gases in den

R einiger. . . . .................................................. 95 84 85 84 115 84 90
Durehschnittstom peratur des Gases im Reiniger 85 70 . 70 • 70 90 70 75
Gasgcschwindigkcit zwischen den Elektroden in f }

m /sek 1 ................................. ................................ 1,53 0,92 1,01 1,04 2,19 2,17 2,23
Yolumen des gercinigten Gases in m3 . . . . 87 800 55 600 50 400 03 900 135 000 112 000 129 000
Reinigung in  % ') ..................................................... 98 yollst. yollst. nahezu 92 ,95 93

vollst.
Gesamtyolumen des zum Sehornstein gehenden

Hbchofongichtgases in m3/m in 1 . . . . . 7930 8210 8210 8270 7980 8230 8050
Hieryon im Cottrell-Apparat geroinigto Mongo

in %  . . . ................................................... 2,48 1,54 1,74 1,73 3,68 3,5 3,65

Versuoh Nr. 1: Dio noch entwoichondon suspondiorten Teilchen bestandon in dor Hauptsacho aus Schwefel-
siiure und Feuchtigkeit.

„  Nr. 2, 3: D as abziehendo Gas war yollkommen klar. Der gesam te Staub, dio gosamte Schwefel-
siiuro und Feuchtigkoit war abgesehieden.

,, Nr. 4: Der gesarato Staub wurdo abgeschicden. Dio abziehenden Gase enthiolten nooh geringe
Mengen an Schwcfclsauro und Feuchtigkeit.

„  Nr. 6: Boi der bei diesem Ybrsuoho gewiihlten hoheren Geschwindigkeit wurde aller S taub ab-
geschieden, dagegen onthielten dio ontweichonden Gase noch etwas Schwofelsaure und 
Feuchtigkeit,

„ Nr. 0, 7: Der Staub wurdo praktisch yollkommen abgeschicden, dagegen enthielten wegon der
hohen Gosohwindigkoit dio abziehenden Gaso noch gewisse Mengen an Schwefelsaure und 
Feuchtigkeit.

Zahlentafel 2. N e u n ta g ig e r  Y orsuoh  an  don  A b g asen  au s M ac D o u g a ll-R o s to fe n  im  A p ril  1913.

^uniruer des Yersucbcs i 2 3 4 5 6 7 / 8 9

Datum, April 1013: 11., 12. 16., 17., 18. 21. 22. 23. 24. 25.- 26. 27.

Versuchsdauer in M inuten . 920 1,397 500 520 530 • 520 545 530 300
Tem peratur beim E in tritt des /  ■ ■
Gases in den Reiniger . . . 110 85 85 50 70 70 94 100 84
D urchschnittstem peratur des 

Gases im R einiger. . . . 90 70 70 35 55 55 80 85 . 70
Gasgeschwindigkeit zwischjn 

don Elektroden in m/sek-"1 2,32 2,29 1,62 0,92 0,98 1,04 2,53 2,59 2,50
Volumen desgereihigten Gases 

in  m1 .................................. 244000 368 000 92 600 54 700 59 500 61 500 159 000 160 000 80 000
Reinigung in % * ) ................ 96 yollst. nahezu nahezu yollst. yollst. 97 nahezu nahezu

vollst. yollst. yollst. yollst.
Gesamtyolumen der zum

Sehornstein gehenden Ab
gaso aus den Rostofon in
m3/m in 1 . . . . . . . 9260 9680 9880 10 500 9710 9680 9800 9150 8920

Hieryon im Cottrellapparat
geroinigto Mengo in % , 3,19 3,08 2,21 1,32 1,37 1,45 ,,3,34 3,56 3,66

l ) Bei den Vorsuchen l und 7 is t aller Staub, dagegen nicht samtliche Schwefolsauro und Feuchtigkeit zur Ab
scheidung gelangt.

den ersten A pparat traten die Gase mit einer Tem
peratur von im Mittel 1250 ein, in den zweiten mit 
einer solchen von 70 °. Im ersten A pparat wurden 
95 %  der insgesamt im Gase suspendierten Stoffe 
in einem yerliiiltnismaBig trockenen Zustande nieder- 
gescklagen, im zweiten Apparat fielen weitere 4 % 
aus, und zwar haufig derart feucht, daB der Schlamm 
yon selbst yon den Elektroden abtropfte. Die bis 
zur Beriehterstattung durch Howard (20) durch- 
gefiihrten Yersuche hatten ein sehr gunstiges Er- 
gebnis und fuhrten zu der Absicht, die Arbeiten

in groBerem Umfange einzuleiten. Seitdem is t uber 
die Anlage zu Murray nach Wissen des Yerfassers 
nichts mehr veroffentlicht worden.

Auf den R aritan Copper Works, Perth Amboy, 
X  J., wurde 1912 das elektrische Verfahren zur 
Abscheidung der wertvollen in den Abgasen suspen
dierten Stoffe verwendet (21). Es zeigte sich, 
daB die zu behandelnden Gase stark zerfressend auf 
die Apparate einwirkten; verschiedene Materialien, 
selbst dehnbares Wolfram, das zu der damaligen 
Zeit noch sehr schwer erhaltlich war, wurden aus-
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Kurz darauf wurde die Anlage durch einen Weehsel- 
strom-Transformator fiir 100 000 Volt ergiinzt; der 
sekundilre Wechselstrom wurde in der iiblichen 
Weise durch einen Gleichrichter in Gleichstrcm um- 
geformt. Bisweilen entstanden durch den herab- 
fallenden, gut leitenden Staub Liehtbogen. Zur 
Vermeidung von Zerstorungen war ein automatischer 
Ausschalter eingesehaltet, der in derartigen Fallen 
den Strom unterbrach; gleichzeitig wurde durch 
eine selbsttiitige Alarmvorrichtung der Wiirter auf 
dio Storung aufmerksam gemacht.

Auf der Vulcan Detinning Company wurde ein 
kleiner E. G. R.-Apparat zur Abscheidung einer in 
,den Abgasen der Entzinnungsanlage enthaltenen 
Chlorzinnverbindung errichtet. Die Anlage arbeitete 
anfanglich, insbesondere wegen der auBerst schwie
rigen Isolation beim E in tritt des Stromes in den 
Apparat, nicht zufriedenstellend. Ein Verbcsscrungs- 
vorschlag wurde von der Werksleitung, die eine un- 
giinstige Riickwirkung des elektrischen Verfahrens 
auf den Gang des Prozesses befiirchtete, abgclehnt, 
so daB die Anlage wieder auBer Betrieb kam. Es 
ist nur der Yollstandigkeit wegen auch auf diesen 
Schritt in der Entwicklung des, Ycrfnhrens zur elek
trischen Abscheidung suspendierter Teilclien hin- 
gewiesen, zumal gerade die Abgase aus derartigen 
Zinnanlagen iluBerst schadigcnde Wirkungen auf die 
Umgebung ausiiben und zudem ,wertvolle Bestand- 
teilc enthalten. Beim heutigen Stand des Ver- 
fahrens wurden allem Anschein nach die damals 
bestehenden Schwierigkeiten beseitigt werden konnen.

probiert. SchlieBlich erwies sich fiir einige Teile 
GuBeisen, fiir andere Teile eine Mischung von'Blei 
und Antimon ais am besten geeignet. Die Leistung 
der Anlngc betrug bei einer Spannung von 35 000 Volt 
2,5 bis 3 KW. Die elektrische Behandlung der Gase 
soli sich auf den R iritan  Copper Works schon sehr 
gut bezahlt gemacht haben. Ueber Einzelheiten 
der urspriinglichen Ausfiilirungsform ist nichts mit- 
geteilt, dagegen wird berichtet, daB spaterhin Blei- 
sorten von 30,5 bzw. 61,0 mm Durchmessor zur 
Anwendung kamen, die sich sehr gut bewahrt haben.

Auch eine bei der Balbach Smelting & Ref i ni ng 
Company erbaute elektrische Abscheideanlage kam 
bald zum Erliegen, da m it ihrer Hilfe nicht die er- 
hofften Mengen der in den Gasen suspendierten 
wertyollen Stoffe zuriickgewonnen wurden. Die Ar
beiten wurden in stark vermindertcm Umfange, mehr 
zu Versuchszwecken, weitergefiihrt, iiber dereń E r
gebnis aber nichts mehr bekannt wurde. Es liegt 
hier der Fali vor, wo die Abscheidung der Staub- 
teilchen nur wegen' dereń W ert eingeleitet wurde 
und nicht zum Schutze der Umgebung.

Abbildung 86 Apparat zur Reinigung von Rauch 
aus Kohlenfouorungen beim U. S. Bureau 

of Mines. Pittsburgh.

Abbildong 39. 
Naoh Ausschalten des 
Stromes, Wiederbe- 
ginn der UauclieDt- 

wlcklung.Abbildung 37. Strom nlolit elngeseheUct.
Schom steinaustritt

Abblldnog 3S. Strom elugescbaltet.
dor Anlago zu Pittsburgh.
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Auf der Waterside Station Nr.' 2 der New York 
Edison Company wurden die Bedingungen zur Er- 
riehtung dieserE. 6 . B.-Anlage des naheren gępriift. 
Es stellte sieli heraus, dafi in den Gebauden nicht 
genugend Baum vorhanden war, um einen Apparat 
zur- Behandlung aller Abgase, deren mitgefiihrte 
Ascheteilchen abgeschiedcn werden sollten, aufzu- 
stellen. Versucho in kleinerem Iiahmon zeigten, 
daB die Ascheteilchen noch bei einer Gasgeschwindig- 
keit von 3 bis 4,5 m/sek-1 ohne Zuhilfenahme von 
Wasser abgeschieden werden konnten; unter Ver- 
wendung von Wasser konnte die Geschwindiglteit 
noch eine bedeutend hohere sein. Scheinbar ist es 
vorlaufig bei diesen Versuchen gebliebeń; weiteres 
ist nicht mehr bekannt geworden.

Die Hooter Electrochemical Company a t Niagara 
Falls, N. Y., richtete zur Abscheidung von stark 
dureh Luft verdiinutem Chlorgas eine elektrische 
Reinigungsanlage ein. Das Verfahręn wurde unter 
Zuhilfenahme von Kalkstaub durchgefiihrt. Die 
minutlich zu behandelnde Gasmenge belief sich auf 
etwa 850 m3, die Leistung der Anlage betrug 3 bis 
5 KW. Die Anlage lieferte taglićh einige Tonnen 
Chlorkalk. Obwohl dieser wie auch Chlor den elek- 
trischen Strom nicht leitet, wurde die Anlage mit 
Erfolg betrieben; die Spannung betrug bis 50 000Volt. 
Auf welche Weise die dureh die Leitunfiihigkeit 
bedingten Sehwierigkeiten yollig beseitigt wurden, 
ist nicht angogeben; nach Ansicht des Vcrfassers 
wurden diese Hindernisse m it Hilfe geeignet durch- 
gebildeter Riittelvorrichtungcn umgangen. Die am 
schwersten zu lósende Aufgabe bei dięser Anlage 
war die Einfiihrung des Kalkstaubes in das Gas 
gewesen, wahrend die Sehwierigkeiten elektrischer 
Natur nur von untergeordneter Bedeutung gewesen 
waren.

Naheliegendist derGcdanke, dasE. G.R.-Verfahren 
zur Reinigung von aus Kohlenfeuerungen stsmmen- 
dem Rauch, der an festen Korperchen in der Haupt- 
sache Kohleteilchen m it sich fiihrt, zu verwenden. 
An sich ist es naturgcmiiB zweckmilBiger, die Ver- 
brennung so zu gestalteri, daB keine oder doch nur 
wenige Kohleteilchen in die Esse gelangen und somit 
der Energieiunsetzung in Warme entzogen werden. 
Dies ist aber aus verschiedenen Griinden nicht 
inuner moglich, und dort, wo diese Moglichkeit 
nicht vorliegt, wo es nicht im Vorteil des Betriebes 
liegt, ohne Kohleteilchen in den Abgasen zu arbeiten, 
kann logisclierweise auch die Anbringung eines elek- 
trischen Gasreinigers erortert werden. Ein derartiger 
Fali lag bei dem U. S. Bureau of M^nes, Pittsburgh, 
Pennsylyania, vor, woselbst die Essengase eines hand- 
gefeuerten.80-PS-Kessels der elektrischen Behandlung 
unterworfen wurden. Der hierzu benutzte Apparat 
ist in Abb. 36 dargestellt. E r besteht aus zwolf 
ais Sammelelektroden dienenden Eisenrohren von 
3660 mm Lange und 300 mm Durchmesser. Die 
Spannung des yerwendeten Stromes b etrug 50 000 Volt 
bei einer Leistung von 1 KW. Wie gut die Ab
scheidung gelang, zeigen die Abb. 37, 38 und 39. 
Abb. 37 zeigt den Schornstein bei nicht eingeschal- 
tetem Strom; ein dichter Qualm entstromt ihm. 
Bei eingeschaltetem Strom ist kein Rauch zu sehen 
(Abb. 38). Abb. 39 gibt ein Bild iiber die A rt der 
Abgase, nachdem der Strom einige ,Sekunden ąus- 
geschaltet ist; die Qualmbildung beginnt. DieDurch- 
fiihrung des Verfahrens zur Reinigung des Rauches 
bot keiue besonderen Sehwierigkeiten, wahrend man 
sich iiber die Verwendung des gewonnenen RuBes 
nicht im klaren war. Wie die Anlage sich entwickelt 
hat, ob sie noch in Betrieb ist oder nicht, ist nicht 
zur Kenntnis des Yerfassers gelangt. (Sohlufi folgt.)

Zuschriften an die Schriftleitung.
(FOr die In dieser Abtellung erscheinenden Ver5ffentllchungen Obcrnlramt die Schrlfcleltung"kelae Yerantwortung.)

Beitrag zur Klarung der Gasbewegung in Winderhitzern.
Die Ausfuhrungen von Oberingenieur E. W u rm - 

b a c li  iiber vorgenannten Gegeustand1) beruhen 
auf unrichtigen Anschauungen und Bereclinungen 
des Auftriebes heiBer Gase und sind daher 
irreftihrend. Ich gestatte mir an Hand der in diesem 
Aufsatz gegcbenen Zahlen folgende Richtigstełliing.

Denkt man sich die "Wirkung der Esse beseitigt 
und den Winderhitzer sowohl auf der Seite des Vcr- 
brennungsschachtes ais auch des Gitterwerkschach- 
teś unten offen, also dem iiuBeren Luftdruck voll- 
kommen ungehindert ausgesetzt, so driickt der Auf- 
trieb der 960° lieiBen Luft im 22 m liolien*Verbren- 
nungsschacht gegen die Kuppel m it einem Auftricbs- 
druck ron

22 (1,254 -  0 ,2 8 6 )=  21,3 mm WS, 
und ebenso driickt der Auftrieb der 770° lieiBen Luft

») St. u . E. 1919, 21. Aug., S. 978/9.

im 23 m hohen Gitterwerksschacht gegen die Kuppel 
m it einem Auftriebsdruck vón

23 (1,254 -  0,362) =  20,5 mm WS, 
etwra beispielsweise wie cin mit leichtem Gas gefullter 
Luftballon gegen die seinen Aufsticg hemmende 
Dachkonstruktion der Ballonhallc driicken wiirde, 
wenn er sich ungliicklicherweise von den auf Zug 
beanspruchten am Erdboden befestigten Haltcseilcn 
losgerissen hiitte. — Verbrennungsschacht und 
Gitterwerksschacht sind vermoge der sie verbinden- 
den Kuppel ein System kommunizierender Rohren 
(Abb. 1 und 2), an deren beidersoitigen unteren 
Oeffnungen (da die Esse weggedacht ist) der Atmo- 
sphiirendruck 10 061 mm WS bzw. der Ueberdruck 
Nuli herrscht, wahrend am oberen Ende des 
Verbrennuugsschachtes ein absoluter Druck von 
(10 061 +  21,3) mm WS bzw. ein Ueberdruck von
21,3 mm WS und am oberen Ende des Gitterwerk-
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schachtes ein Ueberdruck von 20,5 mm WS sich 
geltend macht. Schon in diesem Zustand, trotz 
fehlender Esse, wird dureh die Differenz von
21,3 — 20,5 =  0,8 mm WS eine Bewegung der 
Gasmasse in dem System wachgerufen, dic in Rich
tung Verbrennungsschaeht — Gitterwerkschacht 
verliiuft, vorausgesetzt natiirlich, dafi Reibungsver- 
luste diese geringe Druckdifferenz nicht aufzehren. 
Die Gasbewegung konnte also yerlaufen, trotzdem 
die Kuppel des Wind- 
erhitzers innenunter einem 
Ueberdruck von.20,5 mm 
WS- steht. — Uebrigens 

, kann man diesen Zustand 
praktisch beobachten bei 
Oefen m it ilberschlagen- 
der Flamme, bei denen die 
Rostfeuer unter der Hohe 
des Fuehses liegen; solche 
Oefen brennen auch ohne 
Essenzusr.

geschaltet, so pflanzt sich die Depression des Essen- 
auftriebes dureh die kommunizierende Rohre fort 
und vermindert um soviel, wie er nach Abzug der 
Widerstandsverluste im Gitterwerk Zugkraft besitzt, 
den Druck in der Kuppel. Dem Auftriebsdruck des 
Verbrennungsschachtes wird glcichssm der Gegen- 
druck genommen, das Gleichgewiciit ist gestort und 
dic freigcwordenen Auftriebskriifte im Verbrennungs- 
schaclit rufen in diesem eine Aufwiirtsbwegung der 

Luft wach. Der Verbrennungsschacht, 
der vorher infolge des Gegendrucks der 
im Gitterwerkschacht befindlichen heiBen 
Luft sozusagen eine Schornsteinróhre mit 
zugedeckter oberer Oeffnung war, ist jetzt 
ein oben teilweise oder ganz geoffneter

ird/e GosbeiregungJteJ

Abbildung 1. 
den Auftrieb

O Druck 

0 , 8  mm tSfro/7Ji//7<}$c/rucU

Druckyerhaltnisse dureh 
im Windorhitzer ohne

EinfluO der Esse.
(Dic schwarzen Fliicben zeigen den 

Druekyerlauf.),
. i ćfćslĄr&re/Munassc/?. 

ofr^un^sc/racA
D epress/oofiurcń ft/appe ate/rosse/n)

Sfaftsciheflepress/o/? c/erfsse 
Sfrcmungstfrucłcfercsse

A uftrieb cter£sse ■ -P-f/n/n fVS 
Strowuposcfrijcń ć/es ferćrertrissTgrssc/racfyfes

Abbildung 2. Druckverhaltnisse unter dom
EinfluB der Esse ohne Berucksichtigung der W iderstande.

D ic h m a n n ^ u n d  O. S im m e rsb a c h 2) haben mit 
ihrer Ansicht also durchaus recht, ohne daB, wie weiter 
unten dargelegt wird, J a n tz e n  Unrecht hatte, wenn 
er sagt, der Kamin żiehe das Gas und die Luft in 
den Windorhitzer. Unrecht hat nur Wurmbach mit 
seiner Behauptung, „daB in der Kuppel eines Wind- 
erhitzers, bei wclchem die Bewegung der Heizgase 
dureh einen Schornstein hcrvorgerufen wird, niemals 
ein hoherer Heizgasdruck, ais der Atmospharendruck 
auf treten kann.“ — Denkt man sich nun die Essen- 
wirkung auf obige kommunizierende Riihre und zwar 
auf die untere Oeffnung des Gitterwerkschachtes

*) D ich m an n : Der basische HerJofenprozeC, S. 10.
*) S t. u. E . 1918, 1. Aug., S. 697/703.

Schornstein geworden, der an seinem un
teren Ende Luft und Gas einsaugt.

Ob man den gesamten Auftrieb der 
Esse von 41 mm WS ohne Drosselung 
dureh den Schieber auf den Winderhitzer 
zu setzen hat, hiingt lediglich davon 

ab, wieviel Depression notig ist zur Bewegung 
der zur Beheizung des Windeihitzers erforderlichen 
Verbrennungsmedien, zur Ueberwindung der Wider
stande und zum Ausgleich der Depressionsverluste. 
Unter normalen Umstanden, vor allem, wenn das 
Gitterwerk nicht so stark verschmutzt ist, daB der 
Durchgang der Heizgase erheblich gehemmt ist, 
ist die Gasbewegung durchaus mogiieh, obgleich in 
der Kuppel ein statischer Ueberdruck herrscht. 
Das lehrt auch die Erfahrung bei anderen Oefen! 
Jedenfalls ware es unter normalen Umstanden 
feuerungstcehnisch uiwerstandlich, das ganze System 
des Winderhitzers unter Depression zu setzen und die 
Zufuhr der Yerbrennungsmedien 'dureh Drosselung
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an der Eintrittsstelle zu regeln, anstatt durch den 
Essenschieber; denn dadurch entiiuBerte man sich 
des Vorteils der Gasbewegung unter einem statischen 
Ueberdruck, namlich der gleiclimiiBigen Vcrtcilung 
uber das Gitterwerk, wie wir ihn phnlich boi Oefen mit 
iiberschlagender Flamme so erfolgreich anwenden.

Ich maBe mir fiir die WinderhitzerpraxJis aus- 
driicklicli kein Urteil an, da ich kein Hochofner 
bin, darf aber wohl darauf hinweisen, daB auch 
Pfoser bei seinen vergleichenden Yersuchen, ais er 
den Winderhitzer nach dem alten Yerfahren be- 
heizte, ihn merkwiirdigerweise unter eine so starką 
Depression setzte, daB im Luftrohr cm FuBe des 
Verbrennungsschachtes eine Depression von 13,4 mm 
WS herrschte, von denen,da nur 3,75 mm WS fiir 
die Bewegung der Verbrennungsluft verbraucht 
wurden, 9,65 mm WS durch die Klappe abgedrosselt 
werden muBten. Durch diese holie Depression war 
der statische Druck in der Kuppel vollstandig ver- 
nichtet, wie ich in einem Schriftwechsel m it A. Pfoser 
rechnerisch nachgewiesen habe und damit auch die 
Gewahr fiir eine gleichmaBige Verteilung der ab- 
fallenden Heizgase iiber das Gitterwerk. Bei der 
Druckheizung nach dem PSS-Yerfahren herrscht 
aber in der Kuppel und im Gitterwerk ein unter 
allen Umstandeu starker Druck, weil dic fiir den 
ZufluB der Verbrennungsmcdien aufgewendete moto- 
rische Energie infolge der Geschwindigkeitsver- 
minderung in den weiten Querschnitten der Schiichte 
ais Ueberdruck frei wird.

B e r lin , im September 1919.
A. Hoilzhcim.

A. Roitzheim berechnet ganz richtig den Auftrieb 
im Verbrennungs- und Gitterwerksschacht zu 21,3, 
bzw. 20,5 mm WS, d. h. der Druck der Gase in der 
Kuppel iibersteigt den auBercnLuftdruck in der H o h e 
der Kuppel um 21,3, bzw. 20,5 mm WS. lle rr  R. 
sagt dann weiter: an den beiderseitigen unteren 
Oeffnungen des Winderhitzeis (Esse weggedacht) 
herrscht der Atmospharendruck =  10 061 mm WS 
bzw. der Ueberdruck Kuli, wahrend am oberen 
Ende des Verbrennungsschachtes ein a b s o lu te r  
D ru c k  von (10 061 +  21,3), bzw. ein Ueberdruck 
von 21,3 mm sich geltend macht.

IŁ  ist nun offenbar, daB der a b s o lu te  D ru ck  
am Ende des Verbrennungsschachtes nicht 10061 
+  21,3 ist, sondern 10 061 weniger dem Gewichte 
der Gassaule im Yerbrennungsschacht. Das Ge- 
wicht dieser Saule betragt fiir 1 m2 Querschnitt 
=  22 . 0,286 =  ^  6,3 mm WS und um diesen Be- 
trag vermindert sich der Gnsdruck in der Kuppel, 
so daB ein Druck =  (10 061 — 6,3) =  10 054,7 mm

Yerbleibt. Meine Behauptung, daB der Gasdruck 
bei einem Winderhitzer m it Saugzug iiberall nied- 
riger sein muB, ais der Atmospliarendruck (am 
FuBe des Apparates), ist mithin richtig.

Der absolute Druck der auBeren Luft betragt 
in der Hohe des Endes des Verbrennungsscliachtes 
10 061 — 22.1,254 =  10 061 — 27,5 =  10 033,5 mm 
WS. Der innere absolute Druck im Winderhitzer 
war in dieser Hohe zu 10 054,7 mm berechnet worden, 
ist mithin um 21,2 mm WS groBer. Einen EinfluB 
auf den Bewegungszustand der Verbrennungsgase 
im Winderhitzer hat dieser Ueberdruck aber nicht, 
weil er nur bis zum Blechmantel gelangen kann 
und auf diesen einen Ueberdruck =  21,2 mm WS 
ausubt. Wie Roitzheim in Abb. 2 ganz richtig ange
geben hat, nimmt dieser Ueberdruck bis gegen die 
mittlere Mantelhohe ab, bis auf Nuli, und geht dann 
in einen auBeren Ueberdruck iiber, der bis zum FuBe 
zunimmt.

Weil aber der Blechmantel den Luftdruck vom 
Inneren des Winderhitzers vollstiindig abschlicfit 
(abgesehen vom Luft-Ein- und Gas-Austrjtt), so ist 
es fiir die Beurteilung der Bewegung der Heizgase 
ganz gleichgiiltig, wie sich der Druck im Winderhitzer 
zur auBeren Luft verlialt.

In dem von mir angegebenen Zahlenbeispiel iibt 
die Esse einen Saugzug =  41 mm WS aus. Dieser 
Zug kann auch durch einen Ventilator erzeugt 
werden, der an die Stelle der Esse gesetzt wird und 
wiirde hierdureh im Verhalten des Winderhitzers 
niclits geiindert werden. Das gleiche wird statt- 
finden, wenn der Ventilator auf die Seite des Luft- 
zutritts gesetzt wird und die Verbrenn'ungsluft mit 
41 mm WS in den Winderhitzer driickt (Druckzug). 
In. dem ersteren Falle steht der Winderhitzer unter

ei nem mittleren Druck = 10 C<3— 100"° = io  040,5 mm

WS =  738 mm QS. Im  zweiten Falle (Druckzug)
10102 + 10061 1Anol ,  - 

=  — ------— —  =  10 081,5 =  741 mm QS.

Ob sich nun ein Winderhitzer unter einem ab- 
soluten Druck von 10 040,5 oder 10 081,5 mm WS 
befindet, wird auf den Gang des Apparates keinen 
EinfluB ausiiben. Ein mit Saug-(Essen-)Zug ver- 
sehener Winderhitzer befindet sieli genau in der- 
selbeu Lage, wenn im ersten Falle ein Barometer- 
stand von 740 mm QS und im zweiten Falle ein 
soleher von 743 mm herrscht, und ich glaube, daB 
noch kein Hoehofenbetriebsleiter den Barometer- 
stand zu dem Zwecke beobachtet hat, um daraus 
Schlusse auf den Gang seines Winderhitzers zu 
ziehen, wie der Landmann auf das Wetter.

H o e rd e , imiSeptember 19i9.
E m il Wurmbach. .
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Umsehau.
Ein neuer GroBgasdruckregler.

Mit der Vervollkommnung der Reinigung von Hoęh- 
ofengasen und ihrer heutigen weitgehenden Verwendung 
in den n  etallurgischen Betrieben haben diese Gase trotz 
ihres geringen Hejzwcrtes eine Bedeutung erlangt, dio 
eine guto wirtschaftliche Ausnutzung dringend erforder
lich n acht. Eine solche ist aber nur moglich, wenn diese 
Gase ihren YerbraueliBStellen m it konstantem Druek zu- 
gefuhrt werden. Auch fiir andere Betriebsverhaitnisso 
stellen sich bei Vorhandensein eines gleiohmaBigcn Druckos 
von selbst viele wirtschaftliche Yorleilo ein; im allgeineinon

W,

Abbildung 1. Schcmatische Darstellung des GroOgasdrucŁreglers.

werden Gasersparnisse erzielt. Wenn dor Regler in dio 
Heizgasleitung von Koksofen eingebaut ist, erfolgt infolge 
der gleichinaBigen Beheizung ein besseres Ausbringen an 
wertvollen Nebenerzcugnissen und gleichzeitige Ver- 
besserung der Koksąualitat. Wichtig durfto auch die 
Regelung des Druekes in der Vorlago sein, wo infolge der 
geringen Druckdifferenz eine Regelung besonders schwie- 
rig, jedoch bei der Feinfuhligkeit des neuen Apparates 
ohne weiteres ausfuhrbar ist.

Dio u eisten, bislang bekannten Regler1) arbeiten mit 
Glocken oder Membranen. Bei den groBeren Łeistungs- 
querschnittcn, die insbesondere fiir Hochofengasc in Frage 
komir en, haben aber die fiir die Regelung notwendigen 
Absperrorgane ein Gewicht, welches zu ihrer Bctatigung 
die Anwendung sehr groBer Glocken oder Membranę

’) Vgl. St. u. E. 1913, 8. Mai, S. 709/75.

X U X .u

erforderlich macht. Hierdurch werden in die Regler 
Massen hincingebraeht, die durch ihre Triighcit dio Emp- 
findlichkcit so stark beointriichtigon, daB diese A rt der 
Regelung nicht immer genugend ist. Man h a t daher ver- 
sucht, in solchen Fallen die zur Regelung notige Arbeit 
nicht durch das Gas selbst, sondern durch einen Motor 
leisten zu lassen. Bei solchen Reglem beeinfluBt der 
Gasdruek dio Laufrichtung des Motors yermittels clek- 
trischer .oder bei gleichbleibender Motordrehriehturig 
mechanischer Umschaltvorrichtung m it Wendegetriebe. 
Dies geht aber nicht ohno Funkcnbildung oder StoB vor 
sich, dio infolge ihrer durch den Rcgelyorgang bedingten 

ungemein haufigen Wiederkehr einen 
sohncllen VerschleiB der Kontaktc 
oder des mechanischen Teiles her- 
Yorrufen. Die Einschaltung von . 
abgestuftcn Widerstanden oder 
irgendeiner Bremsvorriehtung ver- 
langsamen die Regelung und bewir- 
ken leicht ein dauerndes Pendeln des 
Gasdruckes innerhalb unyorteilhaf. 
ter Druckgrenzen.

Dio Firma J . H. R e in e k e  in 
Bochum h a t nun neuerdings einen 
elektriscli betriebenen Regler ausge- 
bildet, der diesen Fehler vermeidet. 
Wie aus der schematischcn Zeich- 
nung (Abb. l)zuersehen ist, besteht 
das eigentlichoRegelorganaus einem 
Differential'etriebe, auf welches von 
jeder Sei: e ein kleiner Motor von 
etwa yĄ bis J/ 2 PS arbeitet. Die 
Motoren haben entgegengesetzte 
Drehriehtung, welche dauernd bei- 
behalten wird. Die Planetennider 
Z 2 des Differentialgetriebes behar- 
ren bekanntlich in ihrer Stellung, 
solange sich die mit denselben im 
Eingriff stehenden Winkelrader in 
entgegengesetzter Richtung m it 
gleicher Drehzahl gegenoinander 
abwiekeln konnen. Wird aber die 
Umdrehungszahl dos einen Motors 
und damit des dazugehorigen Win- 
kelrades, wenn auch nur um einige 
TJindr./min vermindert oder erhoht, 
so mussen sich die Planetenriider, 
auBer um ihre eigene Achse, auch 
in bestimmter Richtung um die Win
kelrader Z 1 drehen, da sonst eine 
Abwicklung der Winkelrader nicht 
mehr moglich ist. Die Beeinflussung 
der Drehzahl der Motoren geschieht- 
durch Verixnderung des elektrischen 

Widerstandes der Rotorstromkreise F  und F ' bei Dreh- 
strom, oder der Feldwicklung bei Gleicbstrom, derart, 
daB durch Gasunterdruck bei dem einen Motor I und 
bei Gasuberdruck bei dem anderen Motor I I  Widerstand 
kurzgeschlossen wird. Dio hierfiir erforderliche Steuerung 
E  und E ' wird durch oine kleine, fast triigheitslose, unter 
dem EinfluB des Gasdruckes stehende Glockenscliwimmer- 
wago D betiitigt. Da dio Veriinderung der Drehzahl. 
śiuBcrst gering zu sein braucht, h a t der ganze Steuer- 
schalter nur sehr schwacho strom e zu schalten, arbeitet 
deshalb funkenfrei und ist keiner Abnutzung unterworfen, 
Infolge dieses Umstandes ist auch die Arbeitsteistung der 
Glockenechwimmerwage gering, und es geniigt daher zur 
Bewegung des Kontakthebels ein Dmckuntcrschied von 
weniger ais 0,5 mm WS, ein Umstand der bei der Rege
lung groBer Gasmengen sehr ins Gewicht fallt. Bei der 
infolge der auBerordontlich giinstig liegenden i lektrischen
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Abbildung 3. Druck hinter dcm Rcgler.

Verhaltnisso inoglichen groBen Empfindlichkeifc des Kon- 
taktapparates geschieht dio Uebertragung der Druck- 
schwankungen auf den K ontakthebel C und dam it auf 
die Rogolorgane momcntan und kommt die eigontliche 
Regelleistung infolge Fehlens jedweder Zwischenkupp- 
lungen und Umschaltungen sofort nach Ansprochen des 
Kontakthebels zustande. Aus diesem Grunde besitzt die 
ganzo Regeleinrichtung eino auBerordentlich hohe Fcin- 
fuhligkeit, ohno daB die Betriebssicherheit darunter leidot. 
Die Drehbewegung der Planetenriider wird vermittels 
Zahnrador Z 3 und Z 3 A auf das Drossolorgan uber- 
tragon. Die GroBe des gewunsehten Druckes kann duroh 
das Glookengewicht G beliobig eingestellt werden. Der 
gesamto mechanische Toil łauft in einem Gehiiuse staub- 
diclit gekapselt in Oel. Das gleiche Modeli kann fu r die 
verschiedenaten Leitungsąuerschnitte bis zu den groBten 
Abmessungen verwendet werden. Es is t iiberhaupt zu 
bemerken, daB es sioh hier um einen Kraftum schalter 
handelt, der auch fiir andere Zwecko verwendbar ist. 
Die Einrichtung ist zum P aten t angemeldet.

In  seiner ersten Ausfuhrung is t der neue Regler in 
eino Leitung von 1200 mm Durchmesser eingebaut worden, 
bei der eine Regelung des Gasdruckes vermittels Glocken- 
reglers erfolglos versucht wurde. Die Regelung geht stoB- 
frei und ohno jede Pendelung bei stark  weehselndem Vor- 
druek vor sich, wie aus den beiden Diagrammstroifen, von 
denen Abb. 2. den Vordruck und Abb. 3 den geregolten 
Druck anzeigt, zu ersehen ist. Bei der einfachen Schalt- 
weise des neuen Reglers ist auch noch die Moglichkeit 
gegeben, die Schaltung so anzuordnen, daB beim Aus- 
bleiben des Gases das Drosselorgan selbsttatig geschlossen 
wird, was fur mancho Betriebsverhaltnisse wichtig sein 
*iann- Betriebsehef Heinrich Eńgbert f.

Turbo- oder Kolbengeblase fur Hochofen.

Die Prago Turbogeblase oder Gaskolbengeblase ist 
so einschneidend, daB auch heute noch ein Bericht uber 
einen Yortrag vor der Engineers Society of Western 
Peńnsylvania aus dem Jahro 1917 erwunscht sein wird1). 
Der eigentliche Bericht ist vonRichard H. R io e  und Sand- 
ford A. M oss, Ingenieuren der Turbincnversuchsabteilung 
der General Elektric Co., ers ta tte t, wahrend in der Be- 
sprechung Erederio O tte s e n , Oberingenieur der Gas- 
maschinenabteilung der Jfcsta Maschino Company, 
also von der Gegenseitc, dazu Stellung nimmt. Nach

l ) The Iron Trade Review 1917, 31. Mai, S. 1182/6
*nd 1191, 7. Jun i, S. 1244/5.

den Ausfiihrungen dor Vortragenden geht man in  einem 
neuzeitlich geleiteten Hochofenbetriob d a rau f aus, die 
don Ofengang bcoinflussenden Veranderlichon, wie Be- 
achaffenheit des Erzes, Kalksteines und des ICokses, sowie 
sohwankendes Gowiclit des in don Ofen goblasenen Sauer- 
stoffes tunliohst auszugloichen und wenn moglich ganz 
auszuschalten. Die Windtrooknung ais MaBnahme, diese 
Unsieherheit zu yerringern, h a t sich wegen der hohen 
Anlage- und Betriebskosten nioht durohgesetzt. Dagegen 
ist das Turbogeblase zur Verminderung der verilnderlichen 
Einflusse besonders geoignet, da bei diesem nicht nur 
der Winddruck gleichmilBig gehalten werden kann, 
sondern auch eino genaue Messung und Regelung der 
Windmengen moglich ist, womit eiń Ausgleioh fiir die 
Aenderungen im Druok, der Temperatur und Fouchtigkeit 
der Luft vorbunden,werden kann. Nach Ansicht der Ver- 
fasser ist es schwor, don Betriebsleitern von Hochofen, 
dio keine Erfahrung m it Turbogebliisen haben, dio W ir
kung des Blasens m it Turbogeblasen uberzeugend klar 
zu machen. Die m it Turbogeblasen gomachten E r
fahrungen sollen gozeigt haben, daB sich durch den stetigen 
Windstrom oino geringere Menge Giehtstaub und durch 
dio Moglichkeit des genauen Messens der Windmengen 
allgemein oine groBere Stetigkeit im Betrieb ergibt. Die 
unbedingte Notwendigkeit einer sorgsamen Ueberwachung 
der zustromenden Luftmenge wird an einem Fali nach- 
gewiesen, bei dem auf pinom Hochofen abwechselnd ein 
Turbo- und ein Kolbengobliiso arbeiteten. Durch fehler- 
hafto Anordnung der MeBvorrichtung am Turbogeblase 
war die Regelung eińo unzuverlassige. Es fiolen uberaus 
groBe Mengen Giehtstaub bei geringer Roheisenerzeugung 
im Vergleich m it dem Arbeiten boim Kolbengeblase. 
Dio Folgę einer sachgemaBen Anordnung der MeBvor- 
richtung und dam it einer genaueren Regelung des Turbo- 
geblases war, daB dio Giohtstaubmenge normal wurde 
und die Leistung des Ofens stieg. Gerade aus diesem Bei- 
spiel muB im Gegensatz zur Anschauung dor Vortragen- 
den doch auf eine gewisse Unsieherheit bei don T urbo
geblasen hingewiesen werden, dio sich dann mindestens 
ebenso stórend bemerkbar m acht wie eine Undichtigkeit 
bei Kolbengeblasen.

Bei einer Beschreibung des Yolumenreglers, m it dem 
die von der General Electric Co. gebauten Turbogeblase 
fur Hochofen ausgerustet werden, fehlen leider genauere 
Abbildungen. Das in dor ersten Zeit aufgetreteno Schwan- 
ken oder Wogen, das sogenannte Pumpen1), wenn dia

*) Vgl. Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieur# 
1914, 21. Nov., S. 1575.
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Turbogebliise m it bedeutend geringeren Luftraengen a r
beiten ais fur sie yorgesehen, oder wenn groBere Driicke 
auftreten, soli auf Grund der zehnjiihrigen Betricbserfah- 
rungen yollstiindig beseitigt worden sein, cinmal durch 
richtigo Bemessung der Maschinen entsprechend dem 
Bedarf des Ofens, und dann durch Anordnung einer Neben- 
leitung,' die m it Hilfe eines selbsttiitigen Ventils bei Be
dingungen, unter denen gewohnlich das Pumpen auftritt, 
einen Umlauf in mekr oder rainder groBem MaBe gestattefc. 
Das Ventil ist fur Selbstausgleieh bei Volumen- und 
Druckanderungen eingerichtet und soli, einmal eingestellt, 
keine weitero W artung gebrauchen. U nter diesen Voraus- 
setzungen gibt das Turbogebliiss gut gerogelt ein Mittel 
fur dio "Windzufiihrung von Hochofen unter moglichst 
gleichmaBigen Bedingungen. ZweckmiiBig wird fur jeden 
Ofen ein besonderes Gebliiso aufgestellt, wobei jede Ge- 
blaseeinheit derart einstęllbar ist, daB sie den gcnauon 
Anforderungen des zugehorigen Hochofens entspricht.

In  dem Vergleich zwischen zwoi Hoehofenanlagen 
von jo vier Oefen, voń denen die eine mit Gasmaschinen, 
dio andere m it Dampfturbinen ausgeriistet ist, sind dio 
eingesetzten Werte leider nicht einwandfrei, schon deshalb, 
weil dio Gasmaschinenanlago aus einem viel groBeren 
Hochofenwerk und die Turboanlage aus einer Zweiofen- 
anlage umgerecftnet wird, ohne daB nahero Angaben 
uber dio A rt und Weise dieser Umrechnung gemacht 
werden. Von der Wiedergabe der Aufstellungon soli des- 
halb abgesehen werdon. Jedenfalls werdon fiir die Gas- 
zentrale die Anlagekosten ais rund zweioinhalb mai hoher, 
dio Betriebskosten einschlieBlich Verzinsung und Abschrei- 
bung ais fast zweimal hoher errechnet, ais bei der Turbo- 
zentrale.

O tte s e n  verweist domgegenuber auf die Veroffent- 
lichungen yon H. J . Freyn und West1) und ais besón- 
ders kennzeichnend auf dessen SchluBbomerkung: „Es 
darf nicht yergessen werden, daB, ais wir m it unserer 
Gasmaschinenanlago anfingen, unsere Kohlenrechnung 
groBer war, ais 1 Million $ im Jah r. Ich bin glucklioh 
zu sagen, daB sie ganz fortgefallen ist.“  Ottesen bemiingelt 
dann die Aufstellung dor Yergleichszahlen der Vortragen- 
den im einzolnen und stellt diesen Berechnungon dio 
Tatsache gegenuber, daB im Jahro 1916 in Amerika sehr 
viel mehr Gasmaschinen fur Huttcnwerke gekauft worden 
sind, ais in irgend einem anderen Jahro vorher. Es mu Bten 
also dio liervorragendcn Ingenieure, die sich m it dieser 
Prago jeden Tag des Jahres beschaftigen, -Millionen ihrer 
Gesellschaften in ‘don Wind geworfen haben, oder aber 
dio Vortragenden irrtęn sich in ihren Schlusson. Ottesen 
geht dann noch auf die angeblichon betrieblichon Vorteile

‘) Vgl. St. u. E. 1913, 21. Aug., S. 1404/8.

der Turbogebliise fiir Hoehofenzwecke ein und bestreitet. 
daB die groBere Stetigkeit des Blasons beim Turbogebliise 

einon Vorteil fur den Betrieb vorstelle. Dio Angaben der 
Vortragenden erscheinen ihm etwas vom griinen Tisoh 
aus zusammengesteilt. DaB dio Frage, ob Turbo- oder 
IColbengeblase, noch nicht goklart sei, geho am besten 
daraus hervor, daB selbst heute noch anstello von Turbo- 
gebliison wiedor Dainpfkolbongeblilso bestellt und gebaut 
wurden. Den Verhaltnissen bei Turbo- und Kolbon- 
gebliisen nachzugehen, erscheint jedenfalls nooh ais eine 
wiinschenswerto Aufgabe.

E. Hofinann, Duisburg-Meiderich.
Technische Nothilfe im Hochofenbetrieb.

Ein Siegerliinder Hochofenwerk hat sioh boi einem 
kurzlich dort ausgobrochenen wilden Streik der tech- 
nisohon Nothilfe bedient und hicrdurch die Hochofen 
vor Zerstórung bewahrt. Das energische Vorgehen des 
Werkes und der technischen Nothilfo ist nachahmenswort. 
Es sei deshalb im folgenden eino kurzo Schilderung iiber 
die Vorgango gegeben.

Der Ofonbetriob bliob boi Streikausbrueh, ohno daB 
eino regclrochte Diimpfung hiitte vorgonommen werden 
konnen, stohon, und selbst ein Herausnehmen der Formen 
war nicht mehr moglich. Dieso konnten lediglich zuge- 
stopft werdon, und es war daher von besonderer Wichtig- 
keit, daB dio Pumpen zur Kuhlwasserbeschaffung in Be
trieb bliebon. Obwohl die Betriebsleitung und siimtliche 
Werksboamten in den ersten 24 Stunden des Streiks am 
Betreton dos Works yerhindert wurden, veranlaBte die 
Streikleitung .zuniichst selbst dio Vornahme der Not- 
standsarboiten. Am zweiten Tage erzwang die Direktion 
und Beamtonschaft den W iedereintritt ins Werk, und 
letztoro yorsah den Notstandsdienst. Nach zehntagigem 
Stroik yerhinderte jedoch die Streikleitung jedo Arbeit 
und vertrieb in der Nacht auch don letzten Meister, der 
noch eino einzigo Pumpe in Betrieb hielt. Frost erhohte 
dio Gefahr fur Zerstórung von Leitungen, Kesseln, Loko- 
motiyen usw. Beleuchtung auf dem Werk fehlte. Da griff 
dio von Munster herbeigerufene technische Nothilfo ein. 
Es erschienen 2 Ingenieure, 1 Pionierleutnant und 30 be- 
waffneto Leuto, unter denen sich auch Kesselheizer und 
Maschinisten bofanden. Zunachst gelang es diesen, den 
Werksoiugang fur Bsamte und Arbeifcswilligo freizuhalten 
undgloichzeitig dio Wiederaufnahme dea Hochofenbetriebes 
zu bewerkstelligen. Dio Kessel wurdon gestooht, dio 
Dampfturbine in Gang gobracht; ais dio Arbeitswilligen 
sahen, daB auf dom Werko wieder gcarbcitet wurde, fanden 
sio sich nach und naoh immer zahlreioherein, und in  etwa 
12 Stunden konnte mit dom regelrechten Blasen wieder 
begonnen werden.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

24. Noyember 1919.

KI. 7c, Gr. 15, R  43 274. Y orrichtung zum Ziehen 
Ton H oblkorpern m it m ehreren Arbeitsdornen. Rom- 
baclier Hiittenworke, Rombach, Lothr.

KI. 18a, Gr. 5, S t 31763. 'Selbsttatig wirkende 
Yorrichtung zum Anzeigen von Undichtheiten an 
wasBorgokilhlten H ohlkórpern, insonderheit fiir den 
Hochofenbetrieb. Johann Stiefel, W eitm ar b. Bochum, 
Kohlenstr. 6.

KI. 31 b, Gr. 10, O 8365. RiittelformmaBchine, 
deren M aschinenplatte durch yon unten nach oben 
gerichtete StoBe in riittelnde Bswegung yersetzt wird. 
Dr, Carl Oetling, Berlin, W ilhelm str, 37/38,

KI. 31 c, Gr. 27, D 35 957. GieBpfaunenzapfen. 
Franz Drenda, Bobrek, O.-Schl., Julienhiitte.

’) Dio Anmoldungon liegon yon dom angegebenon Tage 
an wahrend zweier Monato fur jedermann zur Einsioht und 
Einspruoherhebung im Patontamto zu B e rlin  aus.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
24. November 1919.

KI. 7 a, Nr. 722 505. Spannyorrichtnng fiir Haspel- 
riemen yon Kaltwalzwerken. A lfred Schroder, Loipzig- 
Łeutzsch, Schulstr. 5.

Kl. 7b , N r. 722 155. Zieheisen. Gustav Schulte, 
B randhagen b. A ltroggenrahm ede i. W.

Kl. 10 a, Nr. 722 160. D rehvorrichtung mit W asser- 
abschluB zum Koksofeu. A ugust H ilgert, Niederdollen- 
dorf a. Rh.

Kl. 18 c, Nr. 72 ‘ 593. Glflhtopf zum Blankgluhen 
yon Bandeisen, Bandstahl UDd D raht. K raft & Co., 
Kaltwalzwerk, H ohenlim burg i. W.

KI. 18c, Nr. 722 8:i4. Gliihtopf. Eisen- & Stahl- 
werk Halden, HeBe & Bchulz, H ohenlim burg i. W.

Kl. 21 h, Nr. 722 544. W iderstaudsheizkorper fQr 
elektrischo Oefen, W iirm eplatten, PliitteiBon usw. Guido 
Lunitz, C harlottenburg, K onigin-Elisabeth-Str. 41.

Kl. 24 a, Nr. 722 073. G enerator-Y orfeuerung fiir 
groBe Siede- und Fiam m rohrkessel. "Walter Renatus, 
F ran k fa rt a. M., Spohrstr. 66.
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Einiges aus der englischen Patentgesetzgebung.
Dio in England und Deutsehland maBgebenden Auf- 

fassungon des Bogriffs „patontfahig“ weichon vonoinandor 
ab. Zur Bourtoiluug dor P a to n t f i i h i g k e i t  oinor Er- 
findung in E n g la n d  ist Kenntnis der englischon Auf- 
fassung dor Bogriffo „Voró{fentlichung“ odor „Vorweg- 
nahmo“ oiner Erfindung erforderlieh1). Hierbei ist zu 
beriicksichtigon, daB sich dio ordentlichon Gerichto in 
ihren Entschoidungen von dom im englischon Patent- 
gosetz niedorgelegton Grundsatz leiton lasson, domzufolgo 
dio ersto praktische Ausfiihrung oines Erfindungsgedankens 
und dio darauf boruhonde geworbliche Einfiihrung oinos 
neuon Gegenstandes odor eines neuen Verfahrons zu 
sohutzen ist, um das auf dieso Weiso um Handel und 
Gewerbe dos Landos erworbeno Vordionst zu bolohnen. 
Von diesem Gesiohtspunkt aus betrachtot, gilt es in 
Deutsehland wio in England ais Vorwegnahme einer 
spateron Anmoldung und somit ais patonthindernd, wonn 
dio Gegenstande oder yerfahren sohon praktisch ein- 
gofiihrt sind. Rein theoretische Erorterungon oiner E r
findung odor die Beschreibung oiner praktisch unbrauch- 
baron Ausfiihrungsform dorsolben gelten hingogen in Eng
land n ic h t  ais patenthindornde Vorvorbffentlichungen. 
Allerdings muB in diesom Ealle dor Anspruch, um dio 
Erfinduug voll und ganz zum Ausdruck zu bringon, alles 
onthalton, was solcher Veróffontlichung gegeniiber zum 
Erfolg gefiihrt ha t. Ebenso gilt naoh onglischor Auf- 
fassung eino Druokschrift nur dann ais patenthindornde 
Vorveroffontliohung, wonn sio dio spatoro Erfindung ohno 
weiteres orkennon laBt. Dio englischen Gerichte kennen 
also nicht dio vom deutsohen Patentam to in solchen 
Fallen goltend gomaohte Einwondung, dafl dor Erfindungs- 
gegenstand dem duroh die Vorvordffontlichung Bokannt- 
gowordonon gegenuber nur oine „jedem Eaehmann nahe- 
liegende technische Mafinahme" bedeuto. Eernor erkonnt 
das englisoho Gerioht eino Vorvoroffentlichung nur dann 
ais patonthindernd an, wenn sie dio Erfindung in ihrer 
Gesamthoit und nioht etwa nur einen oder mohrero Teile 
dersolben enthalt. Infolgedessen sind in Doutschland 
dio sogenannten „Kombinationsorfindungon“ nahezu 
ganzlich von der Patentierung ausgeschlossen, fiir dio 
in England ein yollwertiger Schutz wohl zu orlangen ist.

Boi dor patontamtlichon Priifung der englischon 
Patontanmeldung kommen nur dio yollstandigon Patont- 
beschreibungon in Erage, die wahrend dor joweilig letzten 
60 Jahre oraohienen sind. Die onglisoho L iteratur sowie 
dio ausliindisohen Patontsehriften und Quellenangaben 
werden bei dieser Vorpriifung nicht beriioksichtigt. Die 
Vorpriifung bietet in koiner Weiso dafiir Gewahr, dafl 
dor Anmeldungsgegenstand durch Voroffentlichungen nicht 
schon friihor in Ifingland bekanntgoworden ist, donn fiir 
die Neuhoit einer englisohen Erfindung kommen sowohl 
englische ais auch auslandisohe Ver6ffentliehungen, und 
zwar unabhangig yon irgendeinem Zeitpunkt, in Erage, 
sofern dieselbon vor der Anmoldung des Patents in Eng
land bekanntgoworden sind. Hierzu soi bemerkt, daB 
englische Patentbesohroibungen, welcho iilter ais 60 Jahro 
sind, bei der Priifung dea angomeldoten Erfindunga- 
gegenstandes auf Neuheit nioht beriioksichtigt werdon. 
Nach dor Annahme erfolgt die óffentliche Auslegung, 
welche, wie in Deutsehland, zwoi Monato dauert. Vor 
der Erteilung des Patentes is t dio sogońannte Sjegelungs- 
gebiihr zu zahlen. Das gegenwartigo Prufungsverfahren 
in England ist bia zu einem gewissen Grado oine Ver- 
oinigung des ehomaligon Anmeldoverfahrens m it dem in 
andern Landern gobrauchliohen Priifungsverfahren, wobei 
die dom letztoren anhaftenden Naehteilo dadurch ver- 
miodon, worden, dafl das neue Verfahren die ondgiiltigo 
Entscheidung iiber dio Eintragung des Patentes dem An- 
meldor iiberlaflt und so die Zuruokwoisung wertroller 
Erfindungen Terhindert.

')  S. a. Nachr. f. Handel, Ind. u. Ldw. 1919, 11. Nov.,
s. i a

Eine Erfindung kann ais y o r l a u f i g e  odor e n d -  
g i i l t i g e  Anmoldung eingoreioht worden. Im  ersteren 
Ealle muB yor Ablauf von sechs Monaten dio Umwand- 
lung in oino ondgiiltigo Anmoldung stattfindcn. Dio An- 
nahmo der Anmeldung seitens des Patontam tos hat 
innerhalb von 12 Monaten yom Tage der Anmeldung an 
zu erfolgon. Diese zwolfmonatige Eęiat kann gogon Zah- 
lung einer monatlichen Gebiihr um bis zu droi Monaten 
yerlangort werden. Zweok der yorlaufigon Anmeldung 
ist, dom Erfindor Golegonhoit zu gebon, ohne Gofahr fur 
oino Vorwognahmo soino Erfindung weiter auszubauen 
und zu ©rproben. Erfiillen sioh wahrend dieser seohs- 
monatigen F rist dio gestellten Erwartungen nioht, 80 
Btoht es dem Erfindor frei, dio Anmeldung fallen zu lassen. 
Wenn eino Anmeldung oino ohemisohe Erfindung zum 
Gegenstand hat, kann das Paten tam t dio Beibringung 
yon Mustern yerlangon.

E i n s p r u c h  gegen dio Erteilung oines englisohen 
Patentes kann wiihrond der zweimonatigen Auslegungs- 
dauor der Anmeldung aus nachfolgenden Griinden or- 
hoben werden: '

1. dafl der Anmeldor dio Erfindung yon dem Ein- 
sprechendon odor seinem reohtmaBigen Stellvertreter 
erlangt hat;

2. daB die Erfindung in irgondeiner Beschreibung eines 
britisohen Patentes beansprucht worden ist, das ein 
alteras Datum ais die angegriffene Anmeldung hat 
odor haben wird, es sei denn, daB das Anmeldungs- 
datum  dos alteren Patontes mehr ais 50 Jahre 
zuriiokliegt;

3. daB das Wesen der Eifindung oder die A rt und 
Weise, in welchor diesolbe auszufiihren ist, aus der 
Beschreibung nioht einwandfroi ersehen oder fest- 
goatellt worden k'inn;

4. daB dio ondgiiltigo Beschreibung eino Erfindung 
enthalt, die in der yorlaufigon Anmeldung nioht 
enthahen war und fiir welcho der EinBprechendo in 
dor Zwisohenzeit ein P a ten t angomeldot hat.
Das E in s p r u c h s v e r f a h r e n  wird beim P aten t

am t anhangig gemaobt. Gegen den Beschlufl des Patent- 
amtes kann Beschwerdo erboben werden. Die D a u e r  der 
englischon Patento betragt vom Tage dor Anmeldung an 
gereohnot 14 Jahro. Ein P a ten t crlisoht wegen Nicht- 
zahlung der Gebiihren, doch kann auf Antrag und duroh 
Zahlung oiner Zuschlagsgebiihr die F rist zur Zablung der 
Jahreagebiihr bis zu drei Monaten yerlangort werdon. Ein 
Patentinhaber kann auf einen innerhalb yon sechs Monaten 
vor Ablauf der Patentdauer beim Gericht eingereiohten 
Antrag Bein P aten t um 7 oder 14 Jahre yerlangort er- 
halten odor dassolbo kann die Bewilligung eines neuen 
Patentes fiir oino gewisse Zeitdauer yerfiigen. Em  wegen 
Nichtzahlung der Jahresgebuhren yorfallones P aten t kann 
wiedorhorgestellt werdon. Geschioht dies, bo kann iedooh 
dor Patentinbaber fiir die wahrend der Verfallzeit er- 
folgto Verlotzung dea Patentes keinen Sohadenersatz be- 
anspruchon.

E inw esentlioherU nteraohiod  zw ischen  don d e u t-  
Bchon und eng li sc h o n  P a te n tg e b ra u c h e n  besteht 
darin, daB naoh der englischon Rechteauffassung ein 
einziger ungiiltiger Anspruch das ganze P aten t nichtig 
maoht. Das onglisoho Patontgesetz sieht aber dieMog- 
liohkeit yon Abandorungsyorsohlagen sowohl dor An- 
spriioho ais auch der Beschreibung yor. Sohwache An- 
spriioho konnen durch einen sogenannten „Verzichter“ 
(disolaimer) fallen gelassen werden, wiihtend in die Bc- 
schreibung Yerbesserungen aufgenommen werdon konnen. 
Derartige Aenderungen diirfen jedoch den Schutzberoioh 
der Patente nioht erweitorn und mussen yor Anhangig- 
machung eines Verfahrena beantragt Bein. Jeder Patent- 
inbaber kann auf Antrag beim Patentam t sein P aten t 
zuriioknehmen. Neben diesor freiwilligen kann dio zwangs- 

\ weise Zuriioknahmo im Ealle der Verweigerung der Lizenz- 
orteilung seitens des Patentinhabera durch das Patent-
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amt ausgesprochen werden. Verweigort der Patentinhabor 
die Lizonzerteilung untor angemcssonen Bedingungen und 
wird der Patentgogenatand nicht in hinreicbentlem Um- 
fango in GroBbritannien ausgefuhrt, bo kann das Handels- 
ministerium dio Erteilung einer Zwangslizenz yerfiigen.

Die'vorstehenden Ausfiihrungen bescbrauken sioh auf 
eine kjirzo Wiedergabo der Riohtlinien, die boi der Naoh-

suchung und Aufreohterhaltung eines englisehen Patentea 
zu beobaehten sind. Die AuBenhandelsstolle des Aus- 
wartigen Amtcs ist bereit, nahore Auskunft iiber allo 
don goworblicben Rechtsschutz in England betreffendo 
Fragen duroh einen Beaoiten zu erteilon, der liingere 
Zeit in England im Patentfach tiitig gewesen ist und 
aueh dio Berechtigung ais britischer Patentanw alt besitzt.

■ ' * ' ' . ' i  i

Statistisches.
Groflbrltanniens Hoohafen Ende September 1919‘).

Im Betrlebe

Hochofen im Bezlrkc
Yorhanden 

am 80. Sept. 
1919

durohschnlttllch daron gingen am 80. September 1919 auf
Juli—September 30. Sept. Hłtmattt-

Robeiien
Puddrl- und Baslsches

Roheisen1918 1919 1919 flieflerel-
Koheisen

mangan
usw.

Schottland .................................... 102 841/ . 70 60 31 23 6
D urham  und N orthum berland. 42 25 19 16 10 2 2 2
C levoiand ........................................ 74 48 43 41 12 17 11 1
N o rth am p to n ąh iro ...................... 21 12V, 10 8 — 6 2 ____

Lincolnshire ............................... 22 18 13‘/» 14 — 2 12 ____

D e rb y s h ire ................................... 45 321/, 287 , 27 — 27 —
N ottingham  u. Loicestershire . 
Siid-Staffordshiro u. Woroestor-

8 5 5 5 — • 5 — —

s h i r o ....................................\  . . 32 17*/a 17 8 — 7 1 —
N ord-S taffo rdsh ire ...................... 23 13 10*/, 10 :-- 6 4 —
W o ?t-C u m b erlan d ...................... 34 20 • 137, 7 7 — — ____

L a n c a s h i r e ................................... 36 16 17 10 3 ____ 5 2
S i id -W a le s ................................... 30 15*/» 8 4 3 — l —
Siid- und W ost-Yorkshiro . . 23 12 *>VS 9 — 4 5 —
S h r o p s h ir o ................................... 6 2 2 2 — — 2 —
Nord-Walos .................................... 5 2 2 2 — — 2
Gloucester, Somerset, Wilt3. . 2 — — — — — —

Zusammen 505 323 ’ 268 223 66 99 53 5

Am 30. Septem ber befanden B ic h  in  GroBbritan
nien 19 noue Ilochofon im B au; davon 5 in Sad- 
W ales, je  3 in Lancashire und Sild-Staffordshire, 2 in 
Derbyshire und je  1 in Cleyeland, Lincolnsbire, 
Northam ptonshire, Nord-Staffordshire, D urham  und 
N orthum berland sowie in Nottingham und Leicoater- 
shire.

Hollands Kohlenfórderunj im Jahre 1918.

Dio Fórderung von Steinkohlen in den N ieder- 
landen 's te llte  sich im abgelaufenen Jah re , verglichen 
mit dem Jah re  19f 7 w i o  folgt:

191S 1917
in 1000 t

Dominiale G r u b e .................  484 468
W illem-Sophia ..........................  232 247
O ra n je -N a B s a u  ......................  820 747
L aura on Y ereeniging . . . 460 453
W ilh e lm in a ...............................  562 489
Emma . .................................... 661 557
H o n d r i k ....................................  179 46

Insgesam t 3398 3007
Es ist also gelungen, die Kohlengewinnung wieder 

betrachtlich zu steigern. Die gesam te Kohlenyersor- 
gung, die durchachnittlich 8 Mili. t  betrug, wurde im

') Nach The Iron and Coal Trades Review 1919, 
7. N ot., S. 604. — Die dort abgedruckte Zusammen- 
atellung fiłhrt die b am  t l i c h e n  britischen Hochofen- 
werke namentlich auf. — Ygl. St. u. E. 1919, 28. Aug., 
S. 1022.

2) Ygl. St. u. E. 1919, 19. Juni, S. 698.

Jahre  1918 auf 4,6 Mili. t beschriinkt. Die E i n f u h r  
ging auf 1 259 000 t zuriick gegen 2 661 000, 5 679 000 
und 6 950 000 t in den drei yorhergehenden Jahren . 
An den Forderungsergobnisaen des J a h r e B  1918 waren 
die staatlichen Gruben W ilhelmina, Emm a und Hondrik 
mit etwa 40%  beteiligt.

Rohelsenerzeugung der Vereinigten Staaten.
U eber dio Loiatungen der Koks- und A nthrazit- 

hochofen der Yereinigten Staaten im S e p t e m b e r  
1919, verglichen m it dem yorhergehenden Monate, 
gibt folgende Zusammenstollung1) AufschluB :

Sopt. 1919 Aug. 1919
1. Gesamterzeugung . . , . 2 440 443 2 785 954®)

D aruntor Ferrom angan
und Spiegeleisen . . 22 112 18 429

ArbeitBtSgliche Erzeugung 81 348 89 8682)
2. Anteil der Stahlworks-

gesellschaften . . . .  1 835 586 2 210 3252) 
D aruntor Ferrom angan

und Spiegeleisen . . .  — —
3. Zahl der Hochofen . . . 433 432

D aron im Feuer . . . .  172 266*)
In den ersten neun Monaten dieses Jah res wur

den inageaamt 23 983 993 t Roheisen erzeugt, gegen 
28 623 908 t im gleichen Zeitrauin des Jah res 1918 
und 29 245 268 t in den ersten neun Monaten des 
Jah res 1917.

‘) Ir . T r. Rev. 1919, 9. Okt., S. 1004. — Ygl.
St. u. E. 1919, 9. Okt., S. 1223.

2) B erichtigte Zahlen.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Rohei:enverband, G. m. b. H., Essen-Ruhr. — Der 

Yerband hat seine V e r k a u  f b p r  e i b e fur don Mo
nat Dezember wie folgt e r  h o l i  t:

H a m a t i t ....................... .... nm 436 M f. d. t
GieBereirolieisen I und I I I  . . „ 262 „ ,, „ „
S tahl und Puddeleisen . . . .  „ 249 „ „  „ „
S p ie g e le is e n ............................... ......  273 „ „ „ „

Die neuen Grundpreiae ab W erk1) stellen sich 
demnach wie folgt:

H f t m a t i t ..........................auf 1171,50 Jl f. d. t
GieBereirolieison I . . . „  914,50 „ „ „ „

II  . . .  „ 913,50 „  „ „ „
Stahl- und Puddeleisen . „ 826,— „ „ „ „
Spiegeleisen .................... „ 8 9 6 ,^  „ „ „ „

Die Preiserhohungon bedflrfen noch dor Genehmi
gung des Reicha-W irtschaftsm inisterium s, da die in 
der Yorsammlung deB  Roheiaenverbandes anwesenden 
R egierungsvertreter nicht geniigend bevollm achtigt 
waren.

Stahlwerl(s-Verband, |Aktiengesellschaft, Dusseldorf. —
In der Mitgliederversammlung yom 25. Noyember wurde 
nach langeren Verhandlungen festgestellt, daB der y e r
band m it JahresschluB der Auflósung anheimfalle, weil 
dio Stahlwerksbesitzer keine Mittel und Wege finden, 
ihn zu yerliingern. Eerner wurdo das Abkommen 
m it d e r  T ra g e rh a n d le rv e re in ig u n g  genehmigt, wo- 
naeh die Handler fiir Lieferung ab Lager f. d. t  Formeisen 
eine Vergiitung yon 240 Jl gegen bisher 120 Jl bewilligt 
bokommen.

An Stelle des bishorigen Vorsitzenden, Geheimrat 
R  o c h 1 i n g , wurde Kommerzienrat <5)r. • Jjng. e. h. 
P . R e u sc h , Oberhausen, zum ersten Vorsitzenden des 
Stahlwerksverbandcs gewahlt.

In  der V e rsa m m lu n g  d es S ta h lb u n d e s  am 
26. Noyember, an der Vcrtreter der Verbraucherkreise, 
des Handeis sowio Vertreter der Arbeitsgemeinsehaft 
und behordlichcr Beschaffungsstellcn teilnahmen, wurde 
die N o tw e n d ig k o it  e in e r  b e t r a c h t l ic h e n  w e ite re n  
P re is c rh o h u n g  a n e r k a n n t ,  und, aysgchend yon 
einer Erhohung des bisherigen Stabeisengrundpreises um 
750 Jl f. d. t, die Preise fur die ubrigen Walzwerkserzeug- 
nisso in ein cntsprechcndes Verhaltnis gebracht. Die 
n eu en  V e rk a u fs p re is e ,  die fiir Lieferung im Monat 
Dezember Geltiing haben sollen, stellen sich wie folgt:

M
Roh b lo c k e ......................................... 1430
V o rb lo ck e .........................................1465
K n u p p e l............................................. 1500
P ln tin e n ..............................................1505
F o rm e isen .............................................  1715
S ta b e is e n .................................• • ■ 1745
W a lz d ra h t.................... ......................... 200Ó
Grobbleche ........................................  2235
Mittelbleche, 3 bis 5 mm . . . . . 2520
Feinbleche, 3 bis 1 mm . . . . . .  2585

„ unter 1 mm ......................2610
B a n d e isen ......................................... 1925

Der Aufpreis fur Siemens-Martin-Handelsgute wurde 
yorlaufig auf 75 J l  festgesetzt; eine Erhohung des bis
herigen Untersehieds im Vergleich zu Thomasmaterial 
wurde notwendig infolge der gewaltigen Preissteigerung, 
die auf dem Schrottmarkto eingetreten ist und welche die 
Erzeuger von Siemens-Martin-Material in eino auBer
ordentlich ungunstige Lage gebracht hat.

Vertreter des Reiehswirtschaftsministeriums haben 
sich in einer Vorbesprechung von der Notwendigkeit einer 
betrachtlichen Preiscrhohung uberzeugen miissen, konnten

aber mangels ausreichender Vollmaeht ihre sofor,tige Zu- 
stimmung nicht erteilen; es ist deshalb noch die Einwilli- 
gung des Reichswirtschaftsministeriums. einzuholen'.

Drah!-Konvenlion 1916, Diisseldorf. — In  einer 
M itgliedorversammlung am 27. Noyember 1919 wurde 
beBchloBsen, die D r a h t p r e i s o  wie folgt zu e r -  
h d h o n :

Gezogener b lanker D r a b t ..................auf 245 Jl
Schrauben- und Niotendraht, durch

Holz g e z o g e n ...................................  „ 270„„
V erzinkter D rah t . . . . . . . .  „ 295 „
S t a h l d r a h t ..........................  „ .327 „
D r a h t s t i f t e ............................................  „  280 „

Allo Preise gelten fiir 100 kg  fiir L ieferung im 
Dezember Frachtgrundlage Hamm i. W . oder Neun- 
kirchen.

Deutsche Rohrenh3ndler-Vereinigung. — Die Y er- 
einigung boschloB, die Bruttoproise fur G a s -  und 
S i e d e r ó h r e n  um durchschnittlich 1 5 0 %  zu e r - \  
h o h o n .  Die Preiao gelten fiir L ieferung im Dezem
ber. D er Aufschlag bei Yerzinkung wurde auf 90 J i 
fiir 100 kg erhoht, b iB h e r 75 Jl.

Ausfiihrung von Aufbauarbeiten in den zerstórten. 
Gebieten. — Durch eine Y e r o r d n u n g  des Reichs- 
prasidenton sowie des Reichsm inisters fiir den "Wieder- 
aufbau vom 8. Noyember 1919 *■) wird z u r  Durch- 
fiihrung der yon Deutśehland auf Grund des Friedons- 
v e r t r a g e B  in don zerstórten Gebieten a u B z u fu h r e n d e n  
A ufbauarbeiten beim Reichsm inisterium fiir W ieder- 
aufbau und unter dessen Aufsicht eino besondere 
Stelle, das R e i c h s k o m m i s s a r i a t  z u r  A u s 
f u h r u n g  v o n  A u f b a u a r b e i t e n  in  d e n  z e r - ’ 
a t o r  t e n  G e b i e t e n ,  errichtet. Das Reicbskom- 
m issariat bestoht aus dem Reićhskom m issar und einem 
Direktorium , d e m  neben dem Reićhskom m issar je  oin 
Beam ter des ReichBministeriums fiir W iederaufbau, 
des ReichBwirtschaftsministeriums, des Reichsarbeits- 
niinisteriuma und des ReichsfinanzministeriumB sowie 
zwei Y ertreter der A rbeitgeber und je  ein Y ertreter 
der A rbeitnehm er und A ngestellten angehoren. Das 
R eichskom m issariat hat seinen Sitz in B erlin ; es kann 
an geeigneten O rtenD ionst- und Arbeitsstellen errichten.

Zusammensetzung des Reichskohlenrates. —- In  der
ersten Sitzung des Reichskohlenrates am 21. Noyember 
1919 wurde zum ersten Vorsitzenden Generaldirektor 
Bergrat E. K le in e , Dortmund, zum zweiten Vorsitzende» 
Gewerkschaftsyorsitzender Im b iisc h  von den christ- 
lichen Gewerksctmften, zum ersten Schriftfuhre'r Gewerk- 
schaftasekretar L a n g h o r s t  yom Deutschen Bergarbeiter- 
yerband und zum zweiten Schriftfuhrer Generaldirektor 
S ilv e rb e rg  gewahlt. F ur P re is f r a g e n  u n d  B ean - 
s ta n d u n g e n  wurde ein b e s o n d e re r  A usschuB  yon 
20 Mitgliedern bestimmt, der zusammengesetzt ist aus 
fiinf bergbaulichen Unternehmern, yier Bergarbeitern, 
einem Angestellten des Bergbaues, einem stadtisehen und 
einem landliehen Yerbraucher, je einem Vcrtreter der 
Kohlen yerarbeitenden Unternehmer und Arbeiter, 
einem Arbeitnehmer der Gasanstalten, zwei Vertretom 
des Handels, einem des Yerkehrs, einem der bergtech- 
nischen Wissenschaften und einem der Schiffahrt. Fiir 
die Fuhrung der Geschafte wurde ein engerer^AusschuB 
gewahlt, dein sofort eine Reihe von Fragen zur Vorbera- 
tung ubertragen wurden. Fur dio Vorstando und Auf- 
sichtsrate des Reichskohlenyerbandes und der Syndikate 
wurden Vertretcr der Arbeiter und Verbraucher benannt.
In  den yorbereitenden Reichswirtschaftsrat wurden yon 
den Arbeitgebern Bergwerksbesitzer H. S tin n o s  und

■) Ygl. St. u. E. 1919, 16. Okt., S. 1263. *) Reichs-Gesetzblatt 1919, Nr. 222, S. 1895/6.
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Kommerzienrat S c h u m a n n , von den Arbeitnehmern 
Abgeordneter O. H u ć  und Im b u s c h  bcnannt. Der y e r
ordnung betr. Einfuhr auslandischer Kohle wurdo vom 
Reichskohlenrat zugestimmt.

Grundung eines Valuta-Syndikates in Holland. -
Nach holliindischen Zeitungsmoldungen ist in A rnheim ein 
, ,V a lu ta - S y n d ic a a t“ m it einem K apitał von 1 Million 
Mark gegrundot wordon. Sein Zweck ist, unter Aus
nutzung des tiefen Stańdes der Mark deutsche Waren 
in Holland billig- oinzufuhron, durch mehrfachen Um- 
s a tz  des KapitalB den Markbesitz der Teilhaber gcwinn- 
bringend zu gestalten und erlitteno Kursverlusto oinzu- 
bringon. Die D auer des Syndikats ist auf ein Ja h r  
berechnet.

Es handolfc Bich bei der Grundung offensichtlicli 
um oin Unternehm en m it roin spekulativem Zweck 
und doppelten Gowinnabsichton: erstens moglichsto 
Ausschlachtung der angesichts der gogonwiirtigen Un- 
dichtheit der deutschen Zollgrenzen vorhandonen Mog- 
lichkeiten der AVaronverschiebung, an der im wesent- 
lichen unlautero Auslandskrciso beteiligt sind, und 
zweitons die U ntcrhaltung von Ilaussegcschilften in 
Mark in der Hoffnung auf eino K urśsteigerung. Dio 
erstero A bsicht diirfte an don von der deutschen Ge- 
samtindustrio m it dcm Handel beabsichtigten MaB
nahmen, wio zu hoffen ist, scheitern.

United States Steel Products Company. — Nachdem 
wir kurzlich eine Zusammenstellung der der United 
States Steel Corporation angeschlossenen Werke vor- 
offentlichten, geben wir nachstehend dic der United States 
Steel Products Company, oiner m it samtlichen AuGen- 
handelsfragen betrauten Tochtergesellsohaft des Stahl- 
trustes, angeborenden Werke wieder: Carnegie Steel 
Company; Jllinois Steel Co.; American Steel and Wiro 
Co.; American Sheet and Tin Platę Co,; American Bridge 
Co.; The Lorain Steel Co.; National Tube Co,; Shelby 
Steel Tube Co.; Tennessee Coal, Iron and Railroad Co.

Aktien-Gerellschaft DUsseldorfer Eirenbahnbedarf 
vorm. Carl Weyer & Co. 7U Dttsseldorf-Oberbilk. — Das 
Geschaftsjahr 1918/19 Iitt untor den politischen Un- 
ruhen und Umwalzungen, wodurch das Ergebnis wesent
lich beeintrachtigt wurde. Mehrmals sperrten AuCen- 
stehende das W erk ab und hinderton dio arbeitswillige 
A rbeiterschaft -wochenlang an der Ausfiihrung ihres 
Berufes. Bei einer Bosch ieBung anlfiBlich der Sparta- 
kisten-Unruhon wurdo das H auptw erk durch Goschosso 
und Minenoinschliige schwer b c B c h a d ig t,  GobHude und 
Maschinen teilweise zertrum m ertł und nutzhringondo 
Arbeit fiir woitere Zeit yerhindert. ArboitsluBt und 
Leistung litten bedenklich, besonders d a  auch Rohstoffe 
und Kohlen nicht genflgend und nur untor groBen 
Schwierigkeiten zu beschaffen waren. Das Jalires- 
orgebnis is t aus folgender Zusammenstellung ersióhtlićh:

in JC 1915/16 1916/17 1917/1S 1918/19

Aktienkapital • • 4 500 000 4 500 000 . 4 500 000 4 500 000

Vortrag . . . .  
Zinsen, Miefceinnah-

167 200 174 012 1G9 003 168 995

- men usw. . . . 
Betriebsgewinn - .

90813 43439 18 022 20130
1165 666 1 158 560 1 590 907 1 802 511

Unkosten . . . . 414106 467 832 507 977 740 700
Zinsen . . . — _ 42121 212130
Abschreibungen. . 164 771 189 766 185 913 175 582
Reingewinn . . . 
R e in g e w in n  e in -

677 612 544401 872 918 694 228

• eh l. Y o r tra g  . 
Wohlfahrtsspenden . 
Beam tm - und Ar- 

beiter-Unter-

844 802 718 443 1 041 921 863 223
60 000 10 000

stUtzungssohatz . 
Arbeiter-Buhe-

70 000 50 000 — 20000

gehalts=chatz . . 20 000 20 000 20 000 20 000
Kritgfrticklage . . 50 000 50 000 150 000 150 0>'0
Ue^inuantriie . . 35 760 24 440 57 926 44 22S
GewinnauBteił . . 495 000 405 000 485 000 450 000

% ■ • 11 9 13 ' 10
Y ortrag.................... 174 042 169 003 168 995 168 995

Diisseldorfer Eisen- und Draht-lndustrie, Aktlen- 
Gesellschaft In Dusseldorf. — Wie der Berieht des Vor- 
standes ausfuhrt, vollzog sioh dio Umstellung der Betriebe 
auf dic Friedenswirtschaft yerhaltnismaffig glatt. D a
gegen mehrten sich die Schwierigkeiten in der Rohstoff- 
beschaffung, namentlich abor in der Arbeiterfrage. Lange 
Zeit stand der Betrieb vóllig unter dem EinfluB der 
schweren Unruhen der Winter- und Fruhjahrsmonate, 
die dio Erzeugung iiberaus ungunstig beeintriichtigten 
und im Zusammenhang m it ungefieuerlichen Lohnforde- 
rungen zu starken Verlustcn. fuhrten. E rst Iangsam und 
m it Untcrbrochungen besserten sich die Vcrhaltnisse, 
indesson blieben standige Lohnerhohungen und starkę 
Verteuerung aller Roh- und Betriebsstoffo an der Tages
ordnung und erhohten die Selbstkosten laufend, denen 
die langsamen Preiserhóhungcn fiir dio Erzeugnisse kaum 
folgen konnten. Die Stahlwerks-Gaserzeugeranlage wurde 
inzwischen vollendet und am 15. Oktober 1919 in Betrieb 
genommen. Das Hauptwerk Kneuttingen des m it dem 
Bcrichtsuntemehmcn in Intoressengemeinschaft stehenden 
L o th r in g e r  H u t te n -  u n d  B e rg w e rk s -V e re in s  in 
Rauxel ist durch den Verlust von Elsafl-Lothringen auch 
fur die Gesellschaft yerloren gegangen. Die Halbzeug- 
besebaffungen aus eigener Erzeugung und aus Zukauf 
waren m it groBen Erschwemissen und nur unzureichend 
moglich.- Eine Verrechnung mit dem Lothringer Hutteń- 
und Bergwerks-Verein auf Grund des Interessengemein- 
schaftsyertrages konnte . yorlaufig nicht stattfinden, weil 
diese Gesellschaft erst das endgiiltige Liąuidationsergebnis 
der Kneuttinger Werke abwarten muB. Aus ihrem eigenen 
Ergebnis steht der Gesellschaft fiir das Geschaftajahr 
1918/19 ein Roingewinn von 248 733,33 Jl zur Verfiigung. 
Hiervon sollen 5333,33 .ft Gewinnanteile an den Auf- 
sichtsrat vergutet, 240 000 J l Gewinn (5 %) ausgeteilt 
und 3400 Jl auf neuo Rechnung yorgetragen werden.

Manriesmannróhren-Werve, Diisreldorf. — Durch die 
politischen und w irtsehaftlichen Eroignisse des Ge- 
schaftsjahrea 1918/19 ist auch dio Gesellschaft stark  in 
M itleidenschaft gozogon wordon. Nachdem dio ersten 
Monate des BorichtBjahres noch ansehnliche E rtrag- 
nisae gebracht hatten, tra t ein yolliger Umschwung 
durch die plotzlicli auftretonde Notwendigkeit ein, in 
den meisten der W erke die Herstellung8vorbaltniflse von 
Grund aufumzugeBtalten. Obgleich schon in der K riogs
zeit alle Yorbereitungen fiir die Umstellung yon der 
K riegs- auf dio Friedensbeschaftigung getroffen waren, 
ło  hatten doch die nach der Reyolution eingetretenen 
Yerb&ltnisse nicht schon beriicksichtigt werdon konnen. 
Yor allem brachte es der m it den politischen Um- 
walzungen gesetzlich oingofiihrte A chtstundentag und 
die trotzdem yorhandene A rbeitsunlust m it sich, daB 
dio BetriebBumstellung nicht m it der yorgesehenen 
Schnelligkeit bew erkstelligt werden konnte. D er da
m it zuBammenhiingende betriłchtliche Ruckgang der 
Erzeugung und die nie gekannte Steigerung der H er- 
BtellungskoBten brachten trotz der zwar erhohten, aber 
yon den Selbstkosten m eist iiberholten VerkaufBpreiBe 
in den beiden letzten Monaten des K alenderjahres 1918 
und in den ersten Monaten des Jah res 1919 erhebliche 
Y erluste. So betrug die Erzeugung in den Monaten 
Dezember 1918 bis Jun i 1919 bei dem Rohrwalzwerk 
R ath  I  nur 29 oj0 und bei der Abteilung W itten 32 %  
gegenuber dem M onatsdurchschnitt des letzten Frie- 
densgeschaftsjahres 1913/14, w ahrend bei der Abtei
lung Remscheid, die am besten gearbeitet hat, nur 
ein R uckgang auf 63 % eintrat. Das SchweiBrohrwerk 
R ath  II, bei dem das K riegsende den W egfall der 
hauptsachlichen Arboit horbeifuhrte, konnto nur in 
beschranktem  Umfange w eiter beschiiftigt werden und 
schloB m it einem betrSchtlicŁen Y erluste , ab. Bei 
den Stahl- und Blechwalzwerken in Gelsenkirchen und 
nuck ingen  ging die Stahlerzeugung in der Zeit yon 
Dezember yorigen Jah res bis Jun i 1919 gegenflber 
den genannten Yergleichsm onaten auf 5 5 %  bzw. 3 0 %  
zuriick. Am schlimmsten wurden yon den Umwal-
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zungen die beiden "Werke im Saargebiet, das Rohr- 
walzwork Buss und das GuBstablwerk Saarbrucken 
botroffen. W enn auch big in die ersten Monate dieses 
Jahres dort dio A rbeiterverhaltnisse ruhiger blieben, 
so m achten sich doch in schneli anwachsendem  MaBe 
dio Schw ierigkeiten in dor V ersorgung der beiden  
Betriebe m it den erforderlichon R oh- und Brennstoffon 
und im Yersand der E rze u g n isB O  nach dem unbesetzten  
Gebiet Deutschlands yerderblich geltond. Dio Erzeu- 
gung des Gufistahlwerks Saarbrucken an R ohstahlund  
die Eoherzeugung dor A bteilung Buss gingen in den 
letzten sieben Monaton des Berichtsjahres gegeniiber  
dem M onatsdurchschnitt des lotzten Friedensjahres 
auf 19 % zuriick. Infolgedessen erforderten die beiden  
W erke orhebliche Zuschusso.

B ei don beiden Steinkohlenzechen dor G esellsehaft 
betrug die Fórderung

Im Berichtsjahr gegen 1917/18
bei A bteilung Konigin E lisabeth 793 190 t 1 010 222 t 
„ „ Unser Fritz 704 3 6 2 1 860151 t

In dcm  Erzgrubenbesitz dos Unternehm ens wur
den dio Unterauchungs- und AufschlieBungsarbeiien  
im Berichtsjahr fortgesetzt. D ie Gesam tzahl der in 
den inlandischen Betrieben der G esellsehaft bęschaf- 
tigten Arbeiter und Boamten stellto sich am -30. Juni 
1919 auf 20447 . D ie O e s t e r r e i c h i s c h o n  M a n n e s -  
m a n n r d h r e n - W e r k e  Ges. m. b. H. hatten im  
Berichtsjahre ebenfalls stark unter der Ungunst der Yer- 
haltniase zu leiden. Fur das abgolaufene G eschafts- 
jahr ist ein Gewinnausteil von 5 % in Aussicht g e 
nommen. — Dio geld lichen Ergebnisse des Berichta- 
jahros Bind aus nachstehendor Zusam m enstellung  
ersieh tlieh :

In J t 1916/16 1916/17 1917/18 1918/19

Aktienkapital. . . 72 000 000 72 000 000 86 000 000 86 000 000
Anleihen u. Grund- 
schulden . . . . 31681393 30 882 126 28 732 035 29 973 000

Vortrag . . . . 1 761490 2 077 606 4 348 267 4 758 820
Betriebsgewinn . „ 31184 175 50187 515 54 466111 25 677 679
Allgem. Unkosten, 

Zinsen usw.1) . . 5 838 096 6 709 020 7 624 272 9 428 681
Steuern u. RUcklagen 

f. AuBcnstiindo u. a. 4 487 338 5 908 555 *)21241 589 6 606 870
Abschreibungen. . 3 871 418 12 821 323 5 639 557 4 613 300
Roingewlnn . . , 16 987,3*5 24 748 618 19 960 693 5 026 827
R e in g c w in n  e i n 

sc h l. Y o r t ra g  . 18 748 815 26 826 224 24 308 960 9 787 647
RUcklagen . . . . 849 366 1 237 431 998 035 —

Zinsbogensteuer- 
rlloklaRe . . . 150 000 150 000 150 000

Beamten- und 
Arbeiterwohlfahrt 255 000 800 000 800 000

Kriegswohlfahrts- 
stiftung « . . . 1 000 000 1 000 000 800 000

Allgem. Wohlfahrts- 
zwecke . . . . 500 000 1 000 000 1 000 000

RUcklago fUr eino 
Yersuchsanlago . _ 1 000 000

RUcklage fUr Krlegs- 
schaden . . . . 1 000 000

RUcklage f.Betriebs- 
umstellung a. Frie- 
denserzeugung 1 700 000 800 000

Gewinnanteile . . 416 812 530 526 582 105 90 526
Gewinnausteil. . . 10 800 000 3)12960000 «;14220000 5 160 000

% • . 15 18 18 6
Yortrag . . . . 2 077 606 4 348 267 4 758 820 4 537 121

^ E in sch lieB lich  der Gewinnanteile fUr die Y er- 
waltung in D usseldorf usw.

2) Darunter 3 000 000 Ji a is Rttcklage fiir B e- 
triebsum stellung aufFriodenserzeugung und 1 000000  
fiir eine Brandschadonkasse.

3j EinschlieBlich 3 % Sondervergiltung.
1) 16%  auf 72 000 0 0 0 ^  alte Aktien, 7 1/ .  % auf 

14 000 000 Jt neue Aktien, auBerdem 3 % bzw. I 1/* % 
SonderTorgiltung.

Maschinenfabrik SchieB, Aktiengesellschaft, Diissel- 
dorf. — Infolge Riickkehr der Arbeiter aus dem Felde 
und der Móglichkeit, neue Kriifte einzustcllcn, erhohte 
dio Gesellschait ihre Arbeiterzahl um 50 % und 
nahm  die wahrend des Krieges geschaffenen Neuein- 
riclitungcn in Benutzung. Der Auftragseingang sowohl 
aus dom neutralen ais auch aus dem bisher feindlichen 
Auslande war sehr reiehlieh. Und doch konnte infolge 
der geringen Leistungen der Werkstiittcn und der sprung- 
haften Stcigerung der Rohstoffpreise und Lohno im ab- 
gelaufcncn Geschiiftsjahre 1918/19 nur ein ungunstiges 
Ergebnis erzielfc werden. Zum Ausgleich von groBeren 
aufgenommenen Krcditen wird die E rh o h u n g  des 
A k tie n k a p i ta l s  von 5 Mili. Jl auf 10 Mili. Ji beantragt. 
Zur Heranbildung eines tuchtigen Arbciterstammes 
errichtete dio Gesellsehaft eine L e h rw e rk s ta t t ;  ferner 
ist beabsichtigt, in absehbarer Zeit auch eine eigene 
L e h r lin g s sc h u lo  einzurichten. Die Gewinn- und Vcr- 
lustreelmung zeigt neben 188 631,46 J t Gewinnvortrag 
und 19 260,20 Jl Mieteinnahmen einen BetriebsuberschuB 
von 2 087 257,06 Jl. Nach Abrechnung von 1 135 760,56 Jl 
Handlungsunkosten einschlieBlich Steuern, 1 016 519,33 Jt 
Abschreibungen und 118 587,16 J t Zinsen verbleibt ein 
Reingcwinn von 24 281,67 J t, der auf neuo Rechnung 
yorgotragen wird.

Sachsische Maschinenfabrik vorm. Rich; Hartmann, 
Aktiengesellschaft, Chemnitz. — Wahrend der eraten vier 
Monate des Geschaftsjahres 1918/19 waren alle Abtei- 
lungcn der Gesellsehaft m it AuSnahme des bis zur Grcnzo 
seiner Leistungsfahigkeit beanspruchten Lokomotivbaues 
iiberwiegend mit der Herstellung von Kriegsgerat beschaf- 
tigt. Die Umwalzung und ihro Folgeersclieinungen brachten 
dann alle Betriebsverhaltnisso in eine von Grund aus ver- 
iinderte Lago und. bceinfluflten namentlich dio Erzeugung 
recht ungiinstig. Die Umstellung der Betriebe auf die 
Friedenswirtschaft war jedoch so reehtzeitig in dio Wege 
geleitet, daB dio noch ruekstiindigen Friedensauftriige 
soweit ais moglich erledigt und auch wieder neue Auftrage 
in groBerem Umfange ausgefiihrt werden konnten. Die 
vorliegenden Auftrage sichern allen Abteilungen des 
Werkes fiir liingere Zeit Beschiiftigung: Der Rechnungs- 
abschluB- ergibt neben 165 545,66 Jl Vortrag und 
192 700,93 J l Kursgewinn einen BetriebsuberschuB yon 
7 711 905,26 Jl. Nach Abzug von 1 341 702,34 J t Ab
schreibungen und 871 485,86 J t sonstigen Ausgaben vcr- 
bleibt ein Reingewinu yon 5 856 903,65 J t  zu folgender 
Vcrwendung: Kriegssteuerriicklago 4 100 000 Jt; Zins- 
bogensteuer-Rucklage 100 000 .ft, Zuweisung an die 
Richard Hartmannsche Ruhegehaltskassc 250 000 Jt, 
desgleichen an dio Stiftung Heim 50 000 J l,  satzungs- 
maBige Gewinnanteile des Aufsichtsrates 31 578,95 J t, 
Gewinnausteil 1 200 000 M (8 % gegon 15 %  i. V.), 
Vortrag auf neuo Rechnung 125 324,70 JH.

j Prager Eisenindustrie-Gesellschafł, Wlen. — Wio der
Yerwaltungsrat in seinem Berichto uber das Geschiifts- 
jahr 1918/19 ausfiihrt, blieb auch die Gesellsehaft 
von dem Zusammenbruch des politischen und w irt
schaftlichen Lebcns nicht nnberiihrt. Wonn dor 
RechnungsabschluB des Jahres 1918/19 doch noch eine 
Gewinnziffer aufweist, so is t dies dcm Umstando zu- 
zuschreiben, daB dio Gesellsehaft ihren wertvollen 
Besitz an Aktien der Oesterreichiseh-Alpinen Montan- 
gesellschaft verilu Be rt-e, wobei sich gegenuber dem 
Buehwerto ein Gewinn von rd. 22 f 2 Millionen Kr. 
ergab. Ohne diesen Zufallsgowinn hatte das Berichtsjahr 
m it Yerlust abgeschlossen. Schon im Vorjahro mufito der 
Betrieb der Hiittcnwerko eingeschriinkt werden, weil die 
Gesellsehaft immer neuen Schwierigkeiten in der Brenn- 
stoffversorgung begegnete. Dieser Zustand erfuhr im 
Berichtsjahro eine weitere Verscha.rfung, der Umsturz 
brachte auBerdem eino Stockung der Erzeugung 
mit sich. Die Herabminderung der Arbeitswilligkeit

/
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und Arbeitsloistung ging immer weiter und maclite sich 
nament!ich im  Kladnoer Bezirk bemerkbar. Infolgedessen 
■st nanuntlich die Forderung der Kohlengruben anhaltend 
unzuliinglich. Inwieweit die geschilderten Verhiiltnisse 
auf die Erzeugung eingewirkt haben, erhelit aus der fol
genden Uebersieht der Erzeugungsziffern des Berichts- 
jahrei und jener des Yorjahres:

Erieugang

1017/18

t

1918/10

t

±  gegen- 
Ubcr dem 
Yorialife ■ 

t '

Steinkohlen. . . . . .
R o h e r z .........................
Kalkstein.........................
Roheisen .....................
Halbzeug.........................
Fertigerzeugnisse . . .
GuBwaren .....................
Thomasphosphatmehl .

1 158 934 
614 813 
409 840 
270 629 
103 926 
171 70Ł 

7 32f 
54 3 li

826 770 
435 220  
291 945 
212 393 

51 706  
138 73S 

6 952 
56 151

—  332 164
—  179 593
—  117 895
—  58 236
—  52 220
—  32 965
—  370 
+  1 841

Aktiengesellschaft Jlseder
In der auCerordcntliohen Hauptyersammlung z u 

Hannover yom 21. Noyember 1919 wurdo der V e r  - 
tr a g  m it d e r  R e ic h s re g ie ru n g , wonach dem 
Reich dureh Aktieniibernahmo ein EinfluB auf das Unter- 
nehmen gesichert wird, m it folgender Erklarung ge- 
n e h m ig t: In  der Erwiigung, dali der mit dem Reiche 
vorgesehene Vertrag ais das einzige Mittel erseheint, 
um der angekiindigtcn Verstaatlichung zu entgehen, in 
dieser aber fiir die Allgemeinheit kein Vorteil und fur die 
Aktiona.ro ein sohwerer Nachteil zu erblieken ware, 
nimmt die Hauptyersammlung von dem Vertrago trotz 
schwerer Bedenken z u s tim m o n d  Kenntnis. Das K a 
p ita ł  der Gesellschaft wurde von 15 auf 20 Mili. Jl 
e rh o h t. Die 5 Mili. Jt neuen Aktien werden vom Deut
schen Reiche zum Kursę von 350 %  erworbon. Dio E r
hohung soli bis 1. Jun i 1920 durchgofiihrt sein.

Dio Antriige, dio der auBerordentlichen Generalyer- 
sammlung zur BcsehluBfassung vorlagen, bringen einen 
Zeitabschnitt zum AbschluB, in dem dio Jlseder H utte 
in ihrer Eigenschaft ais priyatwirtschaftliches GroBunter- 
nehmen bis in ihre Grundlesten erschuttert wurde. Dio 
Annahme dieser Antriige bedeutete die A bw endung  
d e r V e r s ta a t l ic h u n g  des Unternehmens, die nicht nur 
fiir dio Alctionare, Angestellten und Arbeiter der Jlseder 
Hiitte, sondern auch fiir das Wirtsehaftsleben der Proyinz 
die allerschwersto Schadigung m it sich gebracht haben 
wiirde, wiilirend sie fur das Reich von keinerlei Vortcil 
gewesen wiire. Den AnstoB zu der Verstaatlichungsabsicht 
der jetzigen Regierung gaben dio dureh den Krieg herbei- 
gefuhrten Verhiiltnisse. Um fur den dureh dio feindliehe 
Absperrung wahrend des Kriegcs entstandenen Einfuhr- 
ausfall an Erzen nach Móglichkeit Ersatz zu' schaffen, 
wurde es erforderlich, Jlseder Erze in groBerem Umfango 
anderen deutschen Hiittenwerken zuzufiihren. Die Eisen- 
zentrale, m it der ein Erzlieferungsvertrag abgeschlossen 
'.yurde, erkannte dio Tatsache, daB es sich nur um Kriegs- 
maBnahmen handelte, dio die Erhohung der Schlagfertig- 
keit des Reiches bezweckten, nicht aber im Interesse der 
Jlseder H iitte lagen, dadurch an, daB sie vier Fiinftel der 
Kostcn der zu schaffenden Neuanlagen auf sich nahm. 
Dafur erhiolt das Reich yertragsmaBig das Recht, auf die 
von der Jlseder H iitte an andere Werke gelieferten Erze 
einen Preisaufschlag nach eigenem Ermessen zu nehmen. 
Der Vertrag galt fur die Kriegszeit, doch hatte das Reich 

. das Recht, die Erzlieferung auch noch fiir dio Uebergangs- 
zeit, spatestens bis zum Jahre 1928 zu verlangen, wenn 
Griinde wirtschaftlicher Art liierfur yorlagen. Nach der 
Revolution und dem AbschluB des Waffenstillstandes 
mit seinen unglucklichen Folgen ging die Erzforderung

Der Umstand, daB alle Betriebsstiitten im Gebiete 
der tschecho-slowakischen Republik liegen, veranlaBte 
die Gesellschaft, den S itz  des U n te rn e h m e n s  nach 
P ra g  zu v o rle g e n . Da auch bei der Zusammensetzung 
des Verwaltungsrates auf dio Umwandlung der Gesell
schaft yon einer osterreiehischen in eine tschecho- 
alowakische Riicksicht zu nehmen ist, tra t der bisherige 
Verwaltungsrat in seiner Gesamtheit zuriick. Dio Er- 
tragsrechnung zeigt neben 899 219 Kr. Vortrag 
3119 429,26 Kr. Betriebsgewinn dor Kohlenzechen, 
18 880 027,01 K r. Betriebsgewinn der Huttenwerke, 
22 597 531,81 Kr. Gewinn beim Verkauf der Aktien der 
Oesterreichisch-Alpinen Montangesollschaft und 600 Kr. 
Einnahmen aus verfallenon Gewinnanteilon. Denen 
stehen gegeniiber: 2 087 975,73 Kr. allgemeine Unkosten, 
10 476 604,96 Kr. Steuern, 6 421 516,30 Kr. Ausgaben 
fur WohlfahrtszweOke, 16 114 272,60 Kr. Abschreibungen 
und 3 052 497,53 Kr. Zinscn. Yon dem alsdann yerblei- 
benden Reingowinn von 7 343 939,96 Kr. werdon 
464 472,10 Kr. satzungsmiiBigo Gewinnanteile an den Yor- 
waltungsrat yergutet, 5 760 000 Kr. Gewinn (16 % gegen 
30 % i. V.) ausgeteilt und I 119 467,86 Kr. auf neue Rech- 
nung vorgetragcn.

Hatte in GroB-Jlsede.
und dam it die Erzlieferungen zunachst sehr erheblich zu- 
riick. Wahrend im Friihjahr 1919 mit yersehiedenen 
Regieruńgsyortretern und auch mit den Abnehmern Ver- 
handlungcn ' stattfanden, um das Verhaltnis zwischen 
der Jlseder H utte, der Eisenzentrale und den Erzbezichern 
der neUen Lago anzupasson, kam plótzlich wie ein Blitz 
aus heiterm Himmel dio Regierung mit iliren Yerstaat- 
lichungsabsichten, die ja  an dieser Stelle1) wiederholt 
besprochen worden sind. Dio Absicht der Regierung 
ging dahin, dureh Enteignung der Aktien die ganzen Werko 
in ihre Hand zu bekommen, wobei sie sich vorbehielt, 
spater die Hutten- und Walzwerksaiilagen an eino aus den 
jetzigen Aktioniiren der Jlseder H utte zu bildende neue 
Gesellschaft zu yerkaufon oder zu yerpachten und m it 
dieser Gesellschaft oinen langjiihrigon Erzlieferungsvertrag 
abzuschlieBen. Nach langen, sehr schwierigen Verhand- 
lungen gelang es schlieBlich, einen Weg zu iiuden, dureh 
den einerseits dem R eich  ein ihm geniigend erschemender 
E in fluB  au f  die E rz fo rd e ru n g  u n d  V e rte ilu n g  
gewahrt und ihm ferner die Zahlung samtlicher in das 
Werk iiineingesteckter Betrage innerhalb von vier Jahren 
gesichert wird, und anderseits doch der Jlseder Hiitte 
die Móglichkeit einer gcdeihlichen Weiterentwicklung 
ais Aktiengesellschaft auf altbewahrten Bahnen belassen 
wird. Der Vertrag sei in seinen llauptziigen kurzinJialt- 
lich hier wiedergege ben:

Der je tz t zwischen der E is e n z e n tra le  und der 
J l s e d e r  H ii t te  bestehende V e rtra g  wird a u fg e lo s t . 
Die Jlseder H utte zahlt an das Reich diejenigenBetrago. 
die es auf Grund des Yertrages zwischen der Eisen
zentrale und der Jlseder H iitte bisher ausgegeben hat, 
abziiglich der bereits dureh die vertragliche Abgabe ab- 
gegoltenen Betrage. Zu zahlen sind danach etwa 
30 000 000 Jt. Die Zahlung erfolgt ratenweise im Laufe 
von yier Jahren. Dio erste Rate im Betrage von 
17 500 000 Jt bonutzt das Reich zur Uebernahme von
5 000 000 Jl Nennwert neu auszugobender Aktien der 
Jlseder Hiitte zum Kurso von 350 %.

Die Reichsregierung ernennt einen K o m m issa r , 
der folgende Befugnisse hat: a) standiges R e c h t d e r  
K o n tro llo  uber die bcrgbauiichen Arl>eiten bei der 
Jlseder H utte, b) ein V e to re c h t ,  wenn seiner Auf- 
fassung nach die Jlseder H utte iiber die dem Reiche 
gegeniiber ubernommenon Verpllichtungen hinaus Raub- 
bau treibt, c) ein  V e to re c h t gegen iiber V e rp fa n - 
d u n g e n  o d e r  V e ra u B e ru n g e n  von Besitz dor

i) VgL St. u. E. 1919, 21. Aug., S. 987/9; 6. Nov.,
J. 1370.
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Jlscdor H iitte, wenn hiordurch eine wcsentlicho Vor- 
śinderung des wirtschaftlichen Gebildes der Jlseder Hiitte 
erfolgt, sowie ein Yetorccht bei Herausgabe von Toil- 
schuldverschreibungen und Kapitalserhohungen.

Ueber den Einspruch defj Kommissars entschoidet 
endgfdtig der Reichsschatzministcr. Der Kommissar hat 
auch dio Berechtigung, an don Aufsichtsratssitzungen 
der Gesellschaft teilzunehmen.

Dio Reichsregierung soli auf Verlangen in den Or- 
ganen dor Gesellschaft eine angemessene V e r t r e tu n g ,  
insbosondore im A u f s ic h ts r a t  eine Vertrctung ent- 
spreohend ihrem Aktienbesitz erhalten. Die Wahl des 
Vorsitzenden des Aufsiehtsrats bedarf dor Bcstiitigung 
des Reichsschatzministers. Ein stellyertretendcr Vor- 
sitzender wird aus dęr Zahl der Mitglieder des Aufsichts- 
rats bestellt, dio das Beich im Aufsichtsrat yertreten, 
sofern nicht dor Yorsitzendo aus der Zahl dieser Mit- 
gliedor entnommon ist. Im  iibrigen wird dio Reichs- 
rogierung die ihr eingeraumten Befugnisse im Ueber- 
einkommeu mit dem Aufsichtsrat der Jlseder Hutto 
ausiiben.

Die bei der. Jlseder Hiitte uud dem Peiucr Walz- 
werk fiir dic A n g e s to llte n  u n d  A rb o ito r  bestehenden 
S p a rk a s s e n  worden dahin ausgostaltet, daB die Hochst- 
gronzo der Zinsvergiitung, dio bei der Jlseder Hutto 
jetzt 20 %, boim Pciner Walzwerk JO % betragt, auf- 
gehoben wird und dio zur Benutzung der Sparkasse 
bereehtigten volljiihrigen Angestollten und Arbeiter 
fur diojenigon Einlagen, weleho wiihrond eines ganzen 
Kalenderjahrcs ununterbroehen belegt waren, Zinsen 
in der yollen Hohe der jiihrlichon Diyidende erhalten.

Die Jlseder Hutto wird auch in  Zukunft den 
a n d e re n  d e u ts c h o n  H oóhofon  w erk o n  ih ro  E rż e  
z u r  V orfiigung  ste llen ,-w obei das Reich/sich vor- 
behalt, fur die Vorteilung der Erzo einen Plan aufzustellen.

Zu diesem Zweeko wird das Unternehmen in einer 
im Vertrago niihor festgelegten Weiso so ausgestaltet, 
daB 1 000 000 oder mohrere Millionen Tonnen Erze je 
nach der wirtschaftlichen Notwendigkoit zum Verkauf 
gestellt werden konnen. Der Eigenbedarf dor Jlseder 
Hutto ist dabei in einer Weiso sichergestellt, dio auch 
eino Erhohung der Roheisenerzeugung zuliiBt.

Die Jlseder Hutto riiumt der Reichsregierung ein 
Y o rk a u fs r c c h t  in  R o h e is e n  u n d  S ta h lb ló c k e n  
ein, jedoch-muB das Vorkaufsrcclit vom Reich so gc- 
handhabt werden, daB der ordnungsmaBige Gesehafts- 
gang dor Jlseder H iitte und des Pciner Walzwerkes, 
insbesondero dessen Bedarf, nicht beeintriichtigt wird.

D ie zukiinftige Entwicklung
AnliiBlich des 10. Goworksehaftskongresses im Juli 

1919 haben wir schon in einer Besprechung der zukiinf- 
tigen Marschrichtung der freien Gewerkschaften1) kurz 
auf dereń Bedeutung und Entwicklung hingewiesen. Bis 
zur Revolution konnten dio freien Gewerkschaften ais 
die verbreitetsten und einfluBreiehsten Gewerkschaften 
innerhalb der Organisationen der Arbeiter angesehen 
werden. Die christliehen und Hirseh-Dunkerschen Ge
werkschaften spielen im Vergleich zu ihnen nur eine 
beseheidene Rolle, Dio in dem A llg em e in en  D e u ts c h e n  
G e w e rk s o h a f ts b u n d  zusammengeschlossenen 54 Fach- 
verbande umfassen gegenwiirtig etwa 6,4 Mili. Mitglieder 
gegen 4,8 Mili. im Juni 1919. Dio Mitgliederzahl der 
groBten Verbande, unter denen der M e ta l la rb o ite r -  
y e rb a n d  ais der stiirkste mehr ais ein Fiinftel dor Gc- 
samtheit aller freigewerksehaftlich Organisierten um 
schlieBt, entwickelte sich in den letzten Jahren wio neben- 
stehend angegeben2).

Bei Beginn der Reyolution und in den ersten Monaten 
nach ihrem Ausbruch schien es so, ais ob dio freien Gewerk
schaften immer stiirker wiirden. Die gewaltige Zunahmo

'  i) Ygl. St. u. E. 1919, 24. Juli, S. 857.
2) S. a. Nachr. f. Handel, Ind. u. Ldw. 1919, 21. Okt.,

S. 2/3,

Die Jlscdor Hutto crklart 'sich, soweit das Pciner Walz- 
work nach den Bedingungen der jeweiligen Vorbiinde 
dazu in der Lage ist, auch bereit, in ihrem natiirlichen 
Absatzgebiet licgende reichscigone Werke der Regierung- 
in Fcrtigeisen in den yom Peinor Walzwerk hcrgestellten 
Profilen und Qualitiiten zu beliefern unter Einriiumung 
der andern Abnehmcrn gowiilirton Meistbegiinsti- 
gungen.

Sollte das Reich aus irgendeinem Grunde seine 
Aktienbeteiligung ganz oder teilweise aufgeben, so sagt 
dio Reiehsrfigierung zu, der Gcmeinschaft der iibrigen 
Aktiona.ro der Jlseder H iitte dio dom Reich gehorigen 
Aktien anzubieten. Die Reichsregierung riiumt fiir alle 
Falle hinsichtlich ihres jeweiligen Alctienbesitzes der 
Gcmeinschaft der Aktioniiro das Vorkaufsrccht ein. 
Die Gemeinsehaft der Aktionare der Jlseder H iitte wird 
fiir diese Abmachung durch den jeweiligen Yorsitzenden 
des Aufsiehtsrats yertreten.

Dieser Vortrag bedeutet neben der geldlichen Be- 
lastung dor Gesellschaft vor allem die Aufgabe eines Teiles 
ihrer Selbstiindigkeit. Die Regierung wird in Zukunft 
mit einem Viortel des erhohten Aktienkapitals beteiligt 
soin, so daB dio Hauptyersammlung Bcschlusse, dio einer 
Dreiviertelinehrheit bediirfen, also namentlich Kapitals- 
erhohungen, nicht mehr ohne Zustimmung des Reiches 
fassen kann. . Anderseits ist nicht zu yorkemien, daB in 
Zukunft das Reich ais gróBter Aktioniir besonderen Wert 
auf ein weitbrcs Bliihen und Gedeihen der Gcsellschaft 
legt. Es ist daher zu lioffen, daB eino Aenderung in‘ den 
Grundsiitzen fiir die Loitung dor Werko, die dio Gcsell
schaft zu ihrer jetzigen Bliite gefiihrt haben, nicht- ein- 
treten wird. Dem zu bestellenden Regierungskommissar 
wird oin Aufsichtsrecht, besonders hinsichtlich des Berg- 
baues gegeben. -Es ist zu hoffen, daB duroh dio sttindige 
Fiihlung m it der Regierung, dio durćh die Mitglieder im 
Aufsichtsrat und den Kommissar sichergestellt wird, oin 
reibungsloses Zusammenarbeitcn zum Wohle des Werkes 
gewahrleistct ist. Der Yoreinbarte Ausbau der Sparkasse 
fiir dio Angestcllteh und Arbeiter, dor — wie,schon fruher 
von der Gesellschaft in Aussicht genommen — jetzt ver- 
wirklicht wird, indem er dem Einleger auf 1500 Jl Einlagen 
eine Verzinsung in  dor vollen Hoho der Diyidende gibt, 
bowegt sich ganz in  der Richtung, dio schon seit Jahr- 
zehntcn yon der Jlseder Hiitto auf diesem Gebiet ein- 
geschlagen wurde, und dio wie bisher dio Grundlage fiir 
ein gedeihliches, arbeitsfreudiges und Erfolg sicherndcs 
Zusammenwirken von Leitung, Angestelltcn und Arbeitern 
bildete.

der freien Gewerkschaften.

Z ah l d e r  M itg l ie d e r

unmifc- 
tclbar 

vor dem 
Krieg

1916
1918

(Kriegs-
ende)

1919
(Sep-

tember)

ifetallarbeiter - Verband . . 
Fabrikarbeiter- „ . . 
Transportarbeiter- „ . . 
Bergarbeiter- „ . . 
Eisenbahnor- „ . . 
Bauarbeiter- ,, 
Landarbeiter- „ . . 
Textiłarbeiter- „ . .

531 9D1 
2U7 330 
228 207 
101956

309 562 
22 531 

133 034

247 360 
80 545 
58 597 
53 404 

ł>
72 948 
6 249 

56 747

447 197 
119 820 
71443 

138 170 
55 653 
82 311 
8 936 

74 056

1 400 000 
505 00 
450 000 
422 600 
420 000 
400 000 
400 OUU 
370 000

an Mitgliedern und die yorhcrrschendo Stelle, die sie in 
dor Arbeitsgemeinschaft einnahmen, deuteten wenigstens 
darauf hin. In  der Zwischenzeit ist es aber immer klarer 
erkennbar geworden, daB die M ach t u n d  dio  S ta rk ę  
der freien Gewerkschaften yielfach nur iiu B crlich c r 
N a tu r  sind, wahrend ihneń in Wirklichkeit Zerfall 
und innere Zorsotzung drohen. Zurzeit sind, wie in 
der „Deutschen Bergwcrks - Zeitung" auśgcfuhrt wird, 
nicht weniger ais f iin f y e rsc h io d e n e  S tr o m u n je u  zu

Grundungsjabr.



4. Dezember 1919. Buchcrschau. Stahl und Eisen. 1531

rerzeichnen, Die iiuBerste von ihnen, die fraglos in 
jetziger Zeit sehr an Anliang gewonnen hat, ist die des 
S y n d ik a lis m u s , die das Allheilmittel gcwerksehaft- 
liohen Vorgehens in der sogenannten „diroktcn Aktion“ 
(d. h. Sabotage, Terror, ZersLorungen usw.) erbliokt. Mit 
ihr sehr eng verwandt, wenigstens in bezug auf die Wahl 
der Mittel zur Erroiehung ihrer Ziele, ist dio von den 
K o m m u n is te n  geleitete Stromung. Sie will vor allen 
Dingen eine Bewegung schaffen, die mit dor gewerkschaft- 
Iieheń Arbeit zugleich die politische yerbindet, also eino 
einheitliehe politisch-gewerkschaftliche Vereinigung dar- 
Btellen soli. Dio dritte  Schatticrung, dio von den mohr 
rechts stehenden Kommunisten und oinom Teil der TJn- 
ab h iin g ig o n  getragon wird, will die A u sb ild u n g  von  
B e tr io b s o rg a n is a t io n o n  und ihro Zusammenfassung 
nach Industrien, also das nach russisohem Muster auf 
Dcutschland zu ubertragendo R iito sy s tcm . Dieso Rioh- 
tung lag der Grundung der Bergarboiterunion zugrundo 
und ebenso dem Walzworks- und Huttenarbeitervcrband. 
Es hat jedoch den Anschcin, ais ob dieso Organisationen 
bereits abbrockelten, da sich ihre bisherigen Anliiinger 
vermutlich noch weiter nach links wenden wollen Dann 
ist die Bewegung dor sogenannten g e w e rk s c h a f t l ic h e n  
O p p o s it io n  zu nennon, dio mit allen Mitteln bestrebt 
ist, in die Gewerkschaften eino andere Taktik hineinzu- 
tragon. Sie laBt sich liauptsiichlich von folgenden vicr 
Gesiclitspunkten loiten: 1. Ausschaltung der Burokratie, 
d. h. wirkliche Domokratie; 2. Anerkennung der Betriebs- 
rate ais Organe der Sozialisierung; 3. Aenderung des Unter- 

. stiitzungswesens zu besserer Horausbildung des Kampf- 
charakters; 4. Anerkennung des Massenstreik3 ais eines 
politischen Kampf mittels. In  diesem Sinne planmiiBig
dio Gewerkschaften umzUgestalten, erblicko sie ais ihro 
Aufgabo. Es bleibt noch ubrig dor m it der je tz ig e n  
F o rm  d e r  f r e ie n  G e w e rk s c h a f te n  und ihror Arbeit 
e in v e r s ta n d e n e  T o il d e r  A rb e i te r s c h a f t ,  dio auch 
weiterhin in den bisher beschrittcnon Bahnen gewerk- 
schaftlicher Betatigung sclireitcn will.

Nach allem, was bisher bekannt geworden ist, wird 
dio B ew eg u n g  d e r  g e w o rk s c h a f t l ic h e n  O p p o s it io n  
den Anhangorn des jetzigen gewerkschaftlichen Gedankens 
ara g e fą h r l ic l is te n  worden; die zukiinftige Entwicklung 
der freien - Gewerkschaften wird davon abhangon, ob es 
ihnen gelingen wird, ihr Wesen noch tiefer in den Krcisen 
der Arbeiter zu yerankern. Sollto es gelingen, dio freien 
Gewerkschaften in ihror jotzigen Gestalt auszuschaltcn, 
dann ware dio A rb e i ts g e m e in s c h a f t  zwischen Arbeit- 
gebern und Arbcitnehmern naturlich e r le d ig t ,  da gerade 
dio Arbeitsgemeinschaft einen der heiBumstrittensten 
Streitpunkte bildete. DaB mit dor Auflosung der Arbeits
gemeinschaft scharfster Kampf zwischen Unternehmorn 
und Arboitnobmern entbrennen wird, ist selbstypi-standlich. 
Ebenso selbstyerstandlich ist aber auch, daB die Kosten 
dieses Karupfcs letzten Endos die Arbeiter zahlen werden, 
da die mit ihm so odor ao yorbundone Verniehtung unseres 
Wirtschaftslebcns in erster Linie auf die Arbeiter zuriick- 
fallen wird.

Die 14. H a u p ty e rs a m m lu n g  des D e u ts c h e n  
M e ta l la rb e i to ry e rb a n d e s  in  S t u t t g a r t  vom 13. bis

22. Oktober 1919 hat nun einige Klarheit gebracht, und 
dio dort gefaBten Beschliisse, es sei hier nur an den 
Abbau dor Unterstiitzungseinriohtungen zugunsten dor

i Streikbeihilfcn erinnort, werden in der kommenden Zeit 
yon aussohlaggebender Bedeutung fur die Welteront- 
wicklung unseres Wirtschaftslebcns sein. Eine Mehrheit 
von Abgeordneten, die fast ausnahmslos zur unabhśingigen 
Sozialdemokratio gehort, hat die Macht in der groBten 
deutschen Gewerkschaft gewonnen und die Yerwaltung 
mit ihren Vertretern besetzt. Diese Mehrheit hat sich nun 
gogen  d ie  A rb e its g o m e in s c h a f te n  zwischen den 
Gewerkschaften und den iUnternehmerverbanden ausge- 
sprochen. In  einer langen von Richard Muller yerfaBten 
E rk li iru n g  heiBt es, daB dio Generalversammlung nur 
das duroh die wirtschaftlichen Kiimpfe erforderliehe Ver- 
handeln m it dera Unternohmertum anerkennt. Es soli 
dio Schaffung eines allo Ilańd- und Kopfarbeiter der Metall- 
industrie umfassenden „ I n d u s tr ic y e rb a n d o s "  yor- 
bereitet werden, in dem der Kampf um die Produktions- 
niittel, der K am pf żur Bescitigung des Kapitalismus mit 
aller Schiirfo fortgefuhrt worden soli.

Mit dcm Uebergang dor Leitung des Metallarbeitcr- 
yerbandes in dio Hiinde der Unabhiingigen und der 
Kundigung der Arbeitsgemeinschaft im Bereiclie dof 
Mctallindustrie durch don sozialdemokratisehen Motall- 
arbeitoryorband ist auch dio groBo Arbeitsgemeinschaft 
zwischen den Gewerkschaften und TJntornehmeryerban- 
den in ihrem Bestehen gefiihrdot, da die anderen 
froien geworkschaftlichen Verbśindo bisher stets zu dcm 
Metallarbeiterverband, der groBten gewerkschaftlichcn 
Vereinigung der Welt, ais dem maBgebendcn einpor- 
goblickt habon. Dio Richtung, die den Arbeitern Aiirch 
ihr Riitcsyatom eino unum sehrankto Wirtschaftsfuhrung 
ais Ziel hinstellt, untergrabt die brauchbaren Ansiitze, 
die durch dio Arbeitsgomeinschaften gemacht sind, um 
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft zu einer wirklichon 
Mitbestimmung heranzuziehon. Wonn cs in der Erkliirung 
Richard Mullors heiBt, daB nur das durcli dio wirtschaft- 
lichcn Kampfe erforderliehe Verhandeln mit den Unter- 
nohmern anerkannt wird, nicht aber dio Zusammenarbeit 
an schopforischen Aufgaben, so wird dnmitz war dio Tat- 
sache des Fortbestchcns dęs kapitaliśtischen Untcrnehmor- 
tums zunachst anerkannt, die organisierte Arbeiterschaft 
schlicBt sich aber selbst von der crrungcncn Teilnahmc an 
der W irtschaftsfuhrung wieder aus. A nstatt den Ge
danken der Arbcitsgemeinschaftcn auszugcstalten, fiirchtet 
man sieli augenscheinlich yor der Jlitarbcit, weil sio der Re- 
yolution und ihrjn Schlagwcrten gefiihrlich werden konnte.

Zunachst erzielt man mit der reinen Einstellung auf 
Nur-Kampf bei den Unabhangigcn agitatorischo Erfolge. 
Wenn aber die neuen Fiihrer cinigo Zeit praktisch die Ge- 
werksehaften leiten werden und wenn sio dor Arbciter- 
schaft auf dio Dauer mohr ais Schlagworte liefern wollen, 
so werden sie sich dem Zwang zur Mitarbeit an unserem 
W irtschaftslcben gar nioht entziehen konnon. Sic wer
den dazu notwendig mit don Botriebsloitern zusammen- 
arboiten mussen und dio Arbeitsgemeinschaft wird in 
irgondeinor Form untor Boteiligung ihrer heutigen Gegnor 
wieder auferstehea.

Bucherschau.
H ip p le r , Willy: Betriebs-Oberingenieur: Die

D reh e re i und ihre Werkzeuge in der neuzeit- 
lichcn Betriebsfiihrung. Mit 319 Textfig. Berlin: 
Julius Springer 1918. (X[, 3l2 S.)‘ 8 0. 12 J i ,  

geb. 14,60 J i .

„Auf dem ' Werkzeuge alloin barulit dos Mensohen 
Konnon, donn nichts, was iibor tierisclie Verrichtungen 
hinausgelit, yermag odor yersucht er zu tun  oder zu 
machen, ohno desson Vormittluiig,“ so sagt M as Eyth, 
und bedoutungsyoll, wie sie sind, setzt ffippler diese Worte 
an dio Spitze seines vorliegenden Werkes.

Boim Studium des Buches erkennt mansofort, daB der 
Verfasser die Losung soiner Aufgabe von der richtigen Seite 
angefaBt und diesen Stoff m it groBem FleiBe nach jeder 
Richtung durchgearbeitet bat. Wenn ich ais Betriebsmann, 
dem neben Klein- und Feinarbeitungswerkstatten auoh 
solche zur GroBstuckbearboitung unterstelien, nicht allen 
Anschauutigon Hipplors beipflichten kann -— die Yoraus- 
setzung fiir eine wirtschaftliche Bearbeitung schwerer 
Workstiioke, z. B. Gasmaschiucnrahmen, -zylinder, 
Schiffsmaschinonteile, liegen auf"anderem Gebiete —, so 
bringt dennoeh das Buch eino Fiille yon Anregungen, 
die cs fiir ieden Betriebsingenicur lesenswert machen.
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Heryorauheben ist-, daB Hipplor seine Versuche stets auf 
w isso D sch ftftlic lie r Grundlage aufbaut.

In  dom ersten H auptteile seines Buches goiJ3elt der 
Verfasser m it scharfen Worten dio Fehler des Hartens, 
die fast ausschlieBlich leiehtfertig erfolgen und dazu boi- 
tragen, dom Sehnellstahl von yornhercin die Vorbedingung 
fiir einwandfreies Arbeiten zu nehmen. E r zeigt m it 
kurzeń, klaren Ziigen dio A rt der Erm ittlung der Hiirte- 
tomperaturen, wie sie wissenschaftlich richtig und einfaeli 
in jodom Botrieb bostimmt werden konnen,

Dor zweite H aupttoil bringt eino Abhandlung iibor 
die Spanleistung und den Kraftyorbrauch beim Drohen. 
D as Studium dieser Ausfiihrungen ist von hohem Reizc, 
wird doch auch meines Wissens hier zum ersten Mało 
der Yersuch gemaeht, allo die bedeutondon und einander 
zum Teil widerspreohenden Ergebnisse von Taylor, 
Nieholson, Schlesinger zu oinom gesehlossenen Werte 
zusatnmenzufasscn und sio fiir dio Praxis groifbar zu 
machen. W as mein Urteil anbetrifft, so bokonne ich mieh 
zu dem Grundsatze: kloine Sehnittiefe, groBer Yorschub 
boi groBtzuliissiger Schnittgeschwindigkeit, dabei Yer- 
weridung von Stahlen m it langer Schneidlcante, euter 
Sohneidenrundung. Den grofieren eigenen Kraftyer- 
braueh der liingOren Schneidkante nelime ioh in Kauf, 
ioh gewinno aber an Lebensdauor' des Stahles. . Aus- 
nahme is t das Sehruppen schwerer Wollen, Walzen usw.

Der dritto Teil handelt yon dor wirtschaftlichen 
Ausnutzung der Drelibank. Zur Foststcllung der Śtiiek- 
lohne, also auoh zur Festsetzung der riohtigen Schnitt
geschwindigkeit, Yorscliube, Sehnittiefen, wird die An- 
węndung des Schncllschnittanzeisers yon Professor Fried
rich in Form eines Rechonschiebcrs sehr empfolilen. 
Ausgehend yon einem cewahlten Spanąuersehnitt beim 
Drehen m it Sehnellstahl soli es moglich sein, die” zu- 
geordnete, Y o rte ilh a f te s to  Schnittgeschwindigkeit einfaeh 
zu bestimmen. Die mathomatisehen Entwioklungen, 
die zum Aufbau des Sohnellsehnittanzeigers gefuhrt haben, 
sind einwandfrei. Eine Durchpritfung auf Brauchbarkeit 
im Betrieb is t m ir leider nioht moglich eeweson; ioh 
wiirdo es jedoch sehr bssruBen, wenn m it diesem Mittel 
ein fiir allemal dies furchtbaro Stiicklohnschieben zwischen 
Meister und Arbeiter — m an trifft es leider in don meiston 
W erkstatten noch an — ausgerottet wiirde.

Nach einer Untersuchung des Aufbaues der Droh- 
banke und nach einer Beurteilun? yon Stahlen in 
bekannter A rt besprieht Hipplor dio Drohstahle, ihre 
Formgebung, ihre Anwendung, ih r Festspannen, m it be- 
sonderer Beriieksichtigung der yerschiedenen Stahlhalter. 
Grundsatzlich bin ich kein Freund dayon, die Befestigung 
der Stahle in Bohrstangen m it Keilcn yorzunelrńen, 
die dureh Schlag angezogen werden. Wo eben moglich, 
soli das Festspannon des Stahles in Achsenrichtung er
folgen, z. B. duroh Schraube vom Bohrstangenende aus, 
da nur dann die genaue Bsibohaltung der Bohrachse 
yerbiirgt werden kann. Bei Stahlhaltern sollte man stets 
yerlangen, daB zwischen Schnoidestahl und Klemm- 
schraube ein Zwischsnstiick eingesćhaltet wird; ich habe 
sehr oft festgestellt, daB Brucho der Stahlo beim Drehen 
yom Angriffspuakt der Klemmschraub3 ausgingen. Bei 
dem Frasan yon Gewinden bestatige ich die Beobachtung, 
daB biswjilen ein Schlangeln des Werkstoffes au ftritt; 
es is t immer darauf zuruckzufuhren, daB die Scłmeid- 
backen nioht einwaidfrei geschliffen śind.

Mit einer kurzeń, aber trefflichm Sehilderuig der 
H ^rsteliuaj der Drehwerkzeuge schlieBt das Buch,

Hans Hohenslein.

E g e re r , Heinz, 5)r.-^ngl, Dr. ph il, yorm.
Professor fur Ingenicur-Mechanik und Material- 
prufung an der Technischen Hoehschule Dront- 
heim: In g e n ie u r-M e c h a n ik . Lehrbucli der
technischen Mechanik in yorwiegend graphischer 
Behandlung. Berlin: Julius Springer. 8°.

Bd. 1. Graphische S ta t ik  starrer Korper. Mit 
624TeXtabb., sowie 238 Beispielen und 145 yoll
standig gelosten Aufgaben. 1919. (VIII, 380 S.) 
15,40 J L

Der Yorfasser steckt sich das Ziel, m it cinem ge- 
ringsten Aufwnnd geistigen Schaffens oin HochstmaB 
erreichbaren Wissens zu yermitteln. E r legt.dahor den 
H auptw ort auf eino moglichst anschauliche Darstellung 
des Stoffes und kom m t dam it zu einer yorwiegend gra- 
phischen Behandlung. Durcli zahlreiche Beispielo und 
Aufgaben sollen weiter die thcoretisclien Betrachtungen 
dem Leser yertrau t gemaeht werden. Dabei werden alle 
iiberflussigen Theorien ausgeschaltet, und es wird auch 
nioht mehr goboten, ais der berufstiitige Ingenieur be- 
notigt.
F Dor yorliegondo erste Band des auf yier Biinde Yor- 
gesehenen W erkes umfaBt die graphische Statik  starrer 
Korper und behandelt nach einer Einleitung uber Vek- 
toren und Yektoronrechnung die Statik des materiellen 
Punktes, die allgemeinen Siitze der Statik starrer Korper 
sowie statische Aufgaben dor Ebene und des Raumes.

Das Buch hat den Vorzug, daB Sein Studium keine 
besonderen Kenntnisso der hoheren M athematik yoraus- 
setzt, und is t wert, unter die Zahl der sruten Biicher auf- 
eenommen zu werden. Es sei hierm it der Beaehtung der 
Fachgenossen empfolilen. ©r.*Qlig. II. Bóscnbcrj.

W irts c h a f ts le b e n , Das, der Tiirkei. Beitrage 
zur Weltwirtschaft und Staatenkunde. Hrsg. im 
Auftrage der Deutschen Vorderasien-Gesellschaft 
von Priyatdozent Dr. jur. et phil. H ugo  G ro th e . 
Berlin: Georg Reimer. 8°.

Bd. 2. S te r n ,  R., Professor, Geh. Hofrat, 
G. H e r l t ,  friih. Hrsg. des Konstantinopler Han- 
delsblattes. [und] Dr. phil. E. S c h u ltz e : Ge Id, 
IndustrialisierunęundPetroleumschatze der Tiirkei. 
1918. (VIII, 171 S.) 8 J L

Der zweite Band des Grothoschen Sammelwerkes 
„D as W irtschaftsleben der T iirkei" ist noch wahrend des 
Krieges abgsschlossen und herausgegeben worden. Offen- 
bar sind d ;.e Sehwierigkeiten, die dem ruhricen Forseher 
boi seiuom Bemuhen erstanden, wisserischaftliche Ui'ter- 
lajjen zur Beurteilung wirtschaftlicher Fragen der Tiirkei 
zubeschaffen, im mermehrgewachsen. Sein Bestreben war, 
die Veroffentliehungen iiber Vorderasien,die in den letzten 
Jahren in deutseher Sprache unternommen wurden, in 
bestim m ter Richtung zuerganzen. Weniger die allgemeine 
N atur oriontalischor W irtsohaft und Gesellschaft sollte 
soin Forśchungsgegenstand sein; sein Ziel war yielmehr, 
Arbeiten geo.sraph:sch-natunyisscnschaftlicher A rt und 
wirtschaftspoKtische Einzeluntersuchungen zu liefc rn. 
D er H orausgeber beklagt aclbst, daB die Zahl der Fach- 
leute, die solchen ausnutżbaron Rohstoff zu liefern im- 
stande sind, gering ist. W ar schon das Gesamtergebnis 
des ersten  Bandes ziemlich spiirlich, so ist leider der 
E rtrag  des zweiten iirmlich zu nennen. D as dem streb- 
samen Horausgeber ais Schuld aufzubiirden, wiirde, 
scheint uns, nicht ganz gerecht sein. Bescliamend is t das 
Ergebnis mehr fur den allgemeinen Zustand der deutschen 
Organisation von wissenschaftlichen Auslandsforschungen. 
Gerade solcho Arbeiten muBten yorwiegend aus erster 
Quelle stammen, Yon Leuten, die sowohl das wlssen- 
schafiliche oder technischo Fachgebiet ais auch dio ort- 
lichen Ycrhaltnisse aus eigenster Kenntnis genau iiber- 
sehen. Andere Volker besitzen sol che Forseher in einer 
m ehr oder weniger betr&chtlichen Zahl; bei uns konnte 
jedoch eine W reinigung, wie die D eutsche Yorderasien- 
Gesellsehaft, M itsrbeiter, die beiden Anfordcrunjren voll 
geniigen, offenbar n icht gewinnen. Freilich muB beriick- 
sichtigt werden, daB die Sammlung des zweiten Bandes 
in die Kriegszeit fiel.
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Sicherlick hatte es den Wunschon und Absichten 
des Herausgebers entsprochen, sein Werk planvoll und 
ubersichtlich aufzubauen. Aber der Mangel an Mit- 
arbeilern soheint ihn gezwungen zu haben, zu nehir.en, 
was er bekam, auf in Aussieht gestellte Beitrage zu ver- 
ziehten und dom Ganzen eine erzwungene und oberilaeh- 
liehe Einheit zu gehen. Schon derplum pe Titel des zweiten 
Bandes yerriit es: „G eld, Industrialisierung ur.d Pe- 
troleuinschiitzc der Turkei.*1

Die Arbeit des Geh. Hofrateś B. S te rn  iiber „Wah- 
rungsverhaltnisse und Bankwesen in der T urkei“ ist ganz 
unzulanglieh. Von einer klaren Darstellung der Zu- 
sammonhange zwischen WiihrungSentwicklung ur.d Na- 
tionalwirtschaft dęr Turkei is t keine. Spur yorhanden. 
Dom Bankwosen widmet der Verfasser ganze fiinf weit- 
liiufig gedruektc Seiten.

Bcachtenswerter ist das, was G u s ta y  H e r l t  iiber 
die Industrialisierung der Turkei E e h re ib t.  Dor Verfasser 
der friihor Herausgebor des K onstantinopler Handels- 
blattes war, hat sich duroh eine Reihe wertvoller Auf- 
siitze iiber tiirkiseho W irtschaft im „W eltwirtschaftlichen 
Arehiv“ ausgozeichnet. Bei dem vorliegenden Beitrage 
soheint er sich abor zu sehr auf Berichte anderer Leute 
yerlassen zu haben. Gerade dio Tochniker werden m an che 
Angabon bomangeln miissen; einiges soli, wie mir yon 
sachyerstandigon Roiśenden yersiehert wird, den tatsach- 
liehen Verhaltnisson nicht voll entsprechon. Es nach- 
zupriifen, is t fiir jemandon, d o rin  don letzten fiinf Jahren 
keine Moplichkeit besaB, die Entwicklung im einzelnen 
zu yerfolgen, unmoglich.

Mehr alsdie Hiilfte d cs lle fte s  fiillt E rn s t  S o h u ltzes  
sehr losenswerter Aufsatz „D er Kam pf um dio persisch- 
mesopotamischcn Oelfelder“ . Er uennt ihn selbst oinen 
Beitrag zur W eltwirtschaft und W eltpolitik. Kur schade, 
daB diese Abhandlung aus dem oigentlichen Rahmen 
der Grothoschcn Sammlung herausfiillt. Mit gro Bem 
Geschicko und einom starkon Sinne fiir eine fesselndo 
Behandlung weltwirtsehaftlicher Aufgaben ist diesor Auf
satz geschrieben. Aus seinom Stoffe hat der Verfasser 
horausgeholt, was sich an belangroichen Angabon ent- 
nehmen lieB. Abor es fohlt dio eigene Anschauung und 
unmittelbare Beobaohtung, wenn auch zuzugeben ist, 
daB d ie Trege wissensohaitliche und politische Einbil- 
duągskraft Sohultzes manehes Studium  an Ort und Stelle 
w ett macht. Storender is t dio schlechte Anordnung des 
Stoffes fiihlbar. Die Skizze ist sohr broit angelegt. Das 
wiire kein Fehler, d a  sio tro tz mancher Wiederholungcn 
nie langweilig ist. Abor sio erweckt den Ansehein, ais 
oh sio naehtraglich erw oitert worden ist und die allge- 
meinoren Darleguneen m ehr notgedrungon ais planmiiBig 
in dio Abhandlung m it aufgenommęn worden sind. Dio 
politischen Prophezeiungen aus dem Jahre 1917, die 
immerhin nicht so unbefangen klobig aufgetragen sind, 
ais dies dam als zuir.eist iiblich war, haben sich inzwischen 
ais yoreilig herausgestellt.

Die gei3tigo Teilnahme an den Fragen, deren Studium 
Hugo Grothe seine K raft widmete; ist infolge des poli
tischen Umschwunges zuriickgegangen. Es warę iedoch 
yorkehrt und bedauerlich, wenn sie ganz schwande. Es 
wird, so wollen wir hoffon, die Zeit kommen, wo m an es 
den Forsohern dankon wird, die trotz der Ungunst der 
auBeren Verhaltnisse nieht miide~werden, das Studium 
der AuslandskundeT zu betreiben. Auch der nicht abzu- 
leugnende geringe wissensehaftliche Ertrag des zweiten 
Bandes wird hoffęntłichden Herausgeber nicht abschrecken, 
in seinen Bemiihungen fortzufahren. L. v, Wiese.

Ferner sind 'd e r Schriftleitung zugegangen:
A dreB buch  der deutschen W e rk z e u g in a sc h in e n -  

I n d u s t r i e  fiir Metali- und Holzbearbeitung (Fabriken 
von Maschinen fiir Blech-, Draht-, Eisen-, Metali- und 
Stahl-Bearbeitiing, Holz-Bearbeitungs-Maschinen, hy- 
drauliechen Anlagen, Industrie-Oefen, Giefiereimaschi- 
nen u. dgl.) Nebst einem Lieferanten-Yerzeichnis und

Export- und Bezugsąuellen-Nachwoiser. 2. Ausg., 1910. 
Leipzig: Al win Frohlich, Deutscher FachadreBbuch- 
yerlag, 1919. {177 S.) 8 Geb. 12 JL.

A u s k u n f t -K a r te i  des A rb e its re c h ts , Hrsg. von Ge- 
meinderieliter Dr. K a lle e , S tuttgart, Vorsitzendem 
des Gewerbe- und Kaufmannsgerichts Stuttgart. S tu tt
gart: Volksyerlag fiir Politik und Verkehr. qu.-8°.

H. 2 vom 20. Juli 1919. 2,75 .11.
Das Arbeitsreeht ist in unseren Tagen einer 

stiindigen Umgestaltung unterworfen; eine Verordnung 
driingt dio andere. Trotzdem sollen Unternehmer, An- 
gestellte und Arbeiter auf diesem. Rechtsgebiete zu 
Hause sein. Dazu will die Auskunft-Kartei, deren 
zwoites Heft hier vorliegt, dienen. Alle 3 bis 6 Woclien, 
notigenfalls auoh sofort bei Erseheincn neuer Gesetzc, 
Yerordnungen, Gutaehten, Urteile usw'. kommen Naeh- 
tragslieferungen heraus, die das Nótige bringen (z. B. 
obiges Heft 2 die Verordnungen uber das Mitbestimmungs- 
recht der Arbeiter- und Angestelltenausschusse bei der 
Kiindigung, iiber dio Neuregelung der Lohnpfiindung, der 
Entlassung der Schwerbeschśidigten usw.). Dio Liefe- 
rungen sind so eingerichtet, daB die einzelnen B latter ais 
Karteikarte nach demAbc der Ueberschriften in einem 
Sammelkasten aufbewahrt werden konnen. Dio Satzan- 
ordnung und Gliederung der einzelnen K arteikarten ist 
ubersichtlich, die Sprache des Werkes so, daB sio auch 
dem Niehtjuristen das Vorstandnis schwieriger Fragen 
ermoglicht. g;

A u sk u n f tsb u c h , T o c h n ise h e s , fur das Jah r 1919. 
Eine alphabotische ZuBammenstollung des Wissens- 
werten aus Theorie und Praxis auf dem Gebiete des 
Ingenieur- und Bauwesens unter besonderer Beriick- 
sichtigung der neuesten-Errungonschaften, Preise und 
Bezugsquellen von H ubert Jo ly . Jg. 25. Leipzig 1919: 
K. F. Kochler. (XV, 1000, LVII S.) S °. Geb. 8 JL  

jji Die unermudliche Sorgfalt, die der Verfasser bis
her jedor Ausgabo seines .Werkes" hat zuteil werden 
lassen, kennzeichnet auch wieder dio yorliegende Jubi- 
liiumsausgabo; sio war um so mehr geboten, ais der 
Krieg auf allen Gebieten, die der „Jo ly“ behandelt, 
einschneidende, zum Teil sogar geradezu umwalzende 
Veranderungen mit sich gebracht hat. Das zeigt sich 
vor allem auch boi den Preisen, die noch immer einem 
stiindigen Wechsel unterworfen sind. Mit yollem Rechte 
macht daher der Yerfasser nach diesor Itichtulig hin im 
Vorwort seines Werkes einen Vorbehalt', den wir des
halb wiedergeben, weil hier fiir den Benutzer des Buehes 
eino gowisse Yorsicht angcbracht erschcint. Die Ein- 
sehrankung soli aber den wohlbegriindeten Buf, den 
der „Jo ly“ ais oines der zuyerlassigsten Nachschlage- 
werke fiir den Ingenieur und Arehitekton genieBt, 
nicht schmalern; das Buch yerdient nach wie yor 
dic Anerkennung, die „Stahl und Eisen“ ihm stets 
gezollt hat, in reichem MaBe. ?li

A u s la n d s re e h t. B latter fur Industrie und Handel. 
Organ des Instituts fiir auslandisches Recht boim 
Reichsyerband der deutschen Industrie. Herausgeber: 
Wirki. Geh. Leg.-Rat Dr. S im o n s, Geh. Justizrat 
Dr. F. M eyer und Geh. Reg.-Rat Dr. S chw eig - 
h o ffe r. 1. Jg., Nr. 1 (15. Oktober 1919). Berlin 
(W 57): Leonhard Simion Nf. (20 S.) 4°. Jahrlich
12 Hefte 20 Jt, Einzelhefte 2 JL.

jj; Diese neue Zeitsehrift ist in erster Linie fiir 
Handel und Industrie, aber nicht minder fiir Wissen- 
schaft und Rechtspreehung bestimmt. Jetzt, wo fast 
taglich den internationalen Verkehr beriihrende neue 
Gesetze und Verordnungen im Auslande, besonders 
in den erst unliingst errichteten Staaten, erlassen 
werden, erseheint unbedingt ein Organ unentbehrlich, 
das dem Kaufmann, dem Juristen, namentlich aber 
auch die fiir Gesotzgebung nnd Rechtspreehung zu- 
stiindigen Behorden zuyerliissig iiber dio neuen ein- 
greifenden Bestimmungen des auslandischen Rechtes 
und die einschliigige liochstrichterliche Rechtspreehung 
zu unterrichten yermag. Die Namen der Herausgeber
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und oin groBer Stab hervorragender Mitarbeiter im 
In -’und Auslando biirgon dafiir, daB der Zweck der Zeit
schrift in vol!am MaBe erreioht werden wird.

B a r th ,  Friedrich, Oberingenieur an der Bayorischen 
Landesgewerbeanstalt in  Nurnborg: Die zweckmaBigste 
B e tr io b s k ra f t .  3., verb. Aufl. T. 1/3. Berlin und 
Leipzig: Vereinigung wissenschaftlicher Verlegor, Walter 
de Gruyter & Co, 1919. 3 Bde. 8U (10“). Jo 1,25 Jl, 
(dazu 30%  Teuerungszuschlag).

1. Einlcitung. Dampfkraftanlagon. Verschiedene 
Kraftmaschinen. H it 19 Abb. (108 S.)

2. Gas-, Wasser- und Wind-ICraft-Anlagen. Mit
Betriehskraft. 24 Abb. (1 IG S.)

3. Elektromotoren. Betriebskostentabollen, Gra- 
plusche Darstellungon. Wahl dor Betriobskraft. Mit
13 Abb. (117 S.)

(Sammlung Góschen. 224/5, 474.)
B o t t le r ,  Max, Professor, Cliemiker in Wtirzburg: Ueber 

H e rs te l lu n g  und Eigenschaften von Kunsthurzen und 
dereii Verwondung in der Lack- und Firnisindustrie 
und zu elektroteclmischcn und industriellen Zweekon. 
Miinchen: J. F. Lehmanns Verlag 1919. (111 S.) S°. 6 Jl.

D u b b e l, Heinrich, Prof., Jngenieur: K o lb e n d a m p f-  
n u is e h in e n  und Dainpfturbinen. Ein Lehr- und Iland- 
buch fiir Studio rondo und Konstrukteuro. 4., umgoarb. 
Aufl. Mit 540 Texfig. Berlin: Julius Springer 1919. 
(VII, 518 S.) 8 Geb. 20 Jl (zuzuglieh 10 % Tcuerungs- 
zuschlag).

F ę o y ta g , F r., Oberbaurat, Profossor i. R .: H ilf sb u o h  
fiir den Maschinonbau. F iir Maschincntecliniker sowio 
furdenU ntcrrieht an technischen Lehranstalten. 5., erw.
u. vorb. Aufl. Borichtigtor Ńoudruek. M it 1218 in 
den Text gedr. Fig., 1 farb. Taf., 9 Konstruktionstaf.
u. 1 Boil. fiir Oestorroieh. Berlin: Julius Springer 
1919. (XVI, 1162 S.) 8°. Geb. 20 Jl.

J a h r b u c h  dor S tc in k o h le n z c c h o n  und Braunkohleu-
' gruben Westdeutschlands. A nh.: Vcrzoiclmis der Stoin- 

kohlonzochen Belgiens und Bozugsquellen-Verzoichnis. 
N ach z u T ó rla s a ig o n  Quellon bearb. und hrsg. v o n  H e in 
r ic h  L o m b erg . 25. Ausg., Jg . 1919. Dortmund:
C. L. K ruger, G. ni. b. H ., (1919). (356 S.) S°. 6 JL.

•Ii Dio boidon Tatsachen, daB das vorliegendo 
Nachscbiagewerk nioht alloin die 25. Ausgabo erroieht 
hat, sondern auch schon soit mehr denn einem Jahrzclint 
ais Jahrbuch- h a t orseheinen konnen, diirften seino 
Brauchbarkeit goniigond bozcugon und zugleich bo- 
woison, daB es in don Kreisen, fiir die es bestim m t ist, 
weiteste Yerbreitung gefunden liat. Trotzdom mogę 
hier fiir die, denen das Buch noch nicht bekannt sein 
sollte, nochmals soin Jnhalt kurz angegeben werdon. 
Es enthiilt Verzeichuisso dor Steinkohlenzechon des

• nioderrhcinisch-wcstfalischen Industricbezirkes, dos 
Aachener Bczirkes, des Doistors und seiner Umgeburig, 
des Saargebietes und EIsaB-Lothringens, sowie Bayerns; 
ferner Verzeiehnisso der Braunkolilongrubon des links- 
rhoinisęhen Industriobezirkes, des Wcsergobietes, des 
Dillgebiotos, Westerwaldes, Oberhcssons und Siul- 
deutsohlands. Alle dioso — insgesamt ncun — Ver- 
zeichnisso sind nach don zustandigen Postorten alpha- 
betisoh geordnet und woisen im einzelnen neben don 
eigentlicheił Bezeiclinungou dor Gruben die Verwal- 
tungen, dio Leiter und Betriebsleiter, dio Tolegraphon-, 
Fernspreeh- und Bahnansehliisse, dio Hohe dor AnschluB- 
frachton, die geforderten Kohlensorten, dic Kokssorten 
und die Brikottsorten nach GroBe, Form uud Gowicht 
genau nach. W eiter g ib t das Buch AufsehluB iiber die 
Syndikate, Yorkaufsgesollschafton, Intorpsscn- Verbandc 
und Fachvoreinigungen der Kohlonindustrio in den 
behandelten Bergbau-Gebieten und orlautert kurz die 
Begriffe Steinkohlen usw., Koks uud Brikotts. Ein 
Anhang umfaBt, wio sohon der Titól besagt, ein Vor- 
zeichnis dor Steinkohlenzechon Belgiens und eineu an 
H and der bcigogebenen Enipfehlungsanzcigon zu- 
sammengestellten Bezugsąuellennachwoisor. Ein alpha- 
betisclies; Zęchenvorzciehnis bildet don SchluB des

Buehos. Bodtiuerlich bleibt naoh wio vor — wir haben 
darauf schon friihor hingewiesen —, daB, violleicht 
um die Kosten des Buohes fiir die Kiiufer zu vorringern, 
oin Teil der Anzeigenbeigabon zwischen dio eigentlichen 
Textseiton eingehoftet is t; das stort gorado bei oinom 
Naehsehlagoworko wio dem vorliegondon, das sich im 
iibrigen ais reclit brauehbar und zuvorlassig o rwie sen 
hat, oinpfindlich und sollte, wenn irgend moglich,

, vcrmiedon werden. Si
P io rk o w s k i, C u r t , Dr., Berlin: Die psychologische 

M eth o d o lo g io  der wirtsehaftlichen Borufseignung. 2., 
verm. u. bis, zum gegenwiirtigen Stand fortgefuhrto 
Aufl. Leipzig (DorrienstraBe 10): Johann Ambrosius 
B arth  1919. (X I, 106 S.) 8°. 7,20 Jl.

(Beiliefle zur Zeitschrift fur angewandto Psycho-
* logie. Hrsg. von William Stern und Otto Lippmann. 11.)

R o y o lu t io n , Deutseho. Eino Sammlung zcitgemUBer 
Schriften. Hrsg. von Prof. Dr. H. H. I lo u b o n  und 
Dr. E. M o ń k o -G lu ck o rt. Leipzig: Dr. Werner 
K linkhardt. 8 °.

Bd. 1. M o ń k o -G liic k e r t, E., D r., Priv.-Doz., 
Abgeordnotor zur Sachsiśchon Volkskammor: Die No- 
v o m b o r re y o lu t io n  1918. Ihro Eutstehung und ihre 
Entwicklung bis zur Nationalvcrsammlung. 1919. 
(148 S.) 2,70 Jl.

Bd. 4. H a r tm a n n ,  M o ritz : Rovolutioniire E r- 
in n e ru n g e n . Hrsg. von H. H. H oubon . 1919. (96 S.)
1.35 J l.

Bd. 5. G o c tz , W a lte r ,  Prof. D r.: Deutsche 
D o m o k ra tic . [1919.] (56 S.) 1,35 J l .

Bd. 6. N io d n e r , A lo x an d o r, Roiohsgeriohtsrat: 
S o z ia l is ie ru n g  der Rechtspflogo. [1919.] (56 S.)
1.35 J l . ^

S aarg eb io t- , Das. Sonderhoft. (Berlin NW 7, U nter den 
Linden 70: Verlag der) Euiopaisehe(n) Staats- und 
W irtschaftszcitung [1919]. (S. 381/427.) 8°. 1,50 Jl.

(Furopiiischc Staats- und Wirtsehafts-Zcitung. 
Jg. 4, Nr. 15 u. 16.)]

Darin u. a.
K ru so h , P ., Prof. D r.: Dio K o h le n  w ir t s c h a f t  des 

Saarbeckens. (Mit 2 Fig.) (S. 395/402.)
R e ie h o r t ,  J ., D r.: Dic E is e n in d u s t r ie  dos.Saar- 

gobiots. (S. 402/6.) ]
S c h u m a c h o r , H e rm a n n , Prof. D r.: Dio S te l lu n g  

dos Saargebiots in der Weltwirtsehaft. (S. 410/19.)
S a m m lu n g  teclmiselier F o rsch u n g se rg o b n is isc . Hrsg. 

von H a n s  v o n  J u p tn o r ,  H ofrat und o. o. Professor 
an der Technischen Hochschulo in Wien. Lsipzig: 
Arthur Folix. 8 °.

Bd. 1. J u p tn o r ,  H a n s  v o n , H ofrat und o. o. 
Profossor an der Technischcn Hochschulo in Wien: 
Die F e s t ig k o i tś c ig e n s e h a f te n  dor Metallo mit Be- 
riieksiehtigung dor iimoron Vorgiingo boi ihror De-V 
formation. M it S9 Abb. 1919. (X, 152 S.) 9 Jl-

Bd. 2. J u p tn o r ,  H a n s  v on , Hofrat. und o. 6. 
Professor an der Teohnisehon Hochschulo in  Wion: 
B o z io h u n g o n  zwischen den mechanisćhon Eigen
schaften, der eliomisolion Zusammensetzung, dom Go- 
fUgo und der Vorbohaudlung Von Eisen und Stahl. 
2., verb. Aufl. M it 26 Abb. 1919. (4 BI., 172 S.) 9 Jl.

S c h w a ig e r , A., a. o. Professor an der Tech
nischen Hochschulo K arlsruhe: L o h rb u c h  der elek- 
triśchen Festigkeit dor Isolierinaterialien. Mit 94 
Textabb. B erlin : Julius Springer 1919. (VI, 144 S.) 8 °. 
9,90 Jl.

T is c h e r t ,  G., Dr., Berlin: M o n ta n -B ila n z o u . Essen: 
Deutsohc Bergworks-Zeitung, G. m. b. H., 1919. (76 S.) 
S°. 2,50 Jl.

Aus: Deutseho Borgwerks-Zeituug.
W o r ts o lia tz ,  Teehnischcr. Bearb. und hrsg. vou K a r l  

H a g e r , H e in r ic h  L ie b m a n n , P a u l von  L ossow , 
H an s  SteicUo in Munolien. Mit o. Vorw. von W al- 
th e r  t o ii  D yok . (Mit zahlr. T estabb.) S tu ttgart 
und Berlin: Deutsche Verlags-Anśtalt 1919. (410 S-) 
S “. Geb. 14 JL.
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Vereins - Nachrichten.
V e r e in  d e u t s c h e r  E ise n h i i t t e n le u te .

Nikolaus Eich f .
Mit Kommorzionrat N i k o l a u s  E i o h ,  dom Go- 

noraldirektor der Mannesmatinrohron-W erke, hat der 
Yerein deutscher Eisenluittenloute oin langjiihrigoB, hor- 
vorragondesMitgliod, die heimiscbo Eisenindustrie einen 
ihror hogabtesten Fiihror und Forderor verloren. Am 
16. Soptembor 1919 sotzte dor Tod seinem ań Arbeit 
und E rfo lg en g lo ich  reichen W irkeh im 54. Lebenś- 
jahre allzufrflli ein Ziel.

Nikolaus Eich w ar oin Itind der Eifelborge, und 
besali in hohem MaBo dio Yorziige des Geistes und 
Charakters, die zu entwickeln dio Hindliche H erkunft 
und besonders die kraftanspan- 
nendo N atur des Eifollandes ge- 
eignot s in d : hollen Menschonyor- 
stand, klaren Blick fiir die Lebons- 
notwendigkeiten, gepaart m it wil- 
lensstarkom, zali ausdauerndem 
Streben nach dom ais richtig  er- 
kannten Ziele, m it unornmdlicher 
A rbeitslust und Schallenskraft.
E in  gliiekliches Schicksal fiihrte 
ilm aus dor bergigon Ileim at, der 
or bis zum Endo soino Liebe und 
D ankbarkeit erhiolt, auf Yerschlun- 
gonett Pfaden seinem Lebensberufo 
zu. Nach arbeitsreicher Jugend in 
dor vutorlichen Landwirtschaft 
kommt Nikolaus Eich in den Eisen- 
bahndionst, ist kurzo Zoit boi der 
Kloineiseniridustrio - BerufsgenoB- 
senschaft tiitig und findet, durcli 
floiBigos Selbstshidium mit don 
Grundziigen kaufm annischen \Vir- 
kons Yertraut geworden, im Alter 
von 24 Jahren  Yerwondung boi den 1890 eben in Berlin 
gegrilndoten Deutsch-Oesterreichischen Mannosmann- 
rohren-W orkon, der Stiitte, der Beino Lobensarbeit 
dienen sollto.

Schnoll erkannte man hier dio ungewohnUchen 
Fiihigkeiten des jungen Angestellten. Zwar bliob os 
ihm nicht orspart, unter den Kindorkrankheiton d o s  
auf zu grolier Grundlage ins Loben gerufonen und zu 
liastig in erster Erlindorfreude aufgobauten U nter
nehmens m it zu le id en ; er muBte, wie die groBte Zahl 
der Angestellten, dio Bchon liebgewordene Stollung 
Yerlassen, aber bogleitot von dem Wunsche des mit 
dom AYiederaufbau dor kranken G e B e lls c h a f t  be- 
trauten G eneraldiroktors Franken, bei nur etwas go- 
boa80r t o r  Lage des W erkes ihm aufs neue seine Mlt- 
arbeit zu Ieihen. Dieser Ruf konnte achon nach etwas 
mehr ais Jah rosfrist orfolgen, und im April 1895 
tra t Eich wieder in dio inzwischen nach DilBseldorf 
vorlogto Vorwaltung der ManneBmannrohren-Werko ein.

Die immer nocli sch wierigen Yerhaltnisse bei der 
Gesellschaft mit ihren stets neuen Aufgaben waren so 
recht geeignot, dio in Nikolaus Eich Bchlummernden 
Fahigkeiton zu wecken und zu entwickeln und seine 
Btots wachę K am pfnatur zu stitblen. E r wurdo zum 
mehr und m ehr unontbehrlichen M itarbeitor und 
Freundo des G eneraldiroktors Franken, so daB er boi 
dessen Abloben im Jah re  1900 dtfrcli das Y ertrauen 
des Aufsichtsrates in dio Leitung der Gesellschaft be- 
rufon wurde. Das au f die Gesundung der Mannes- 
m annrohren - "Werke gorichteto Streben seinea tiicli- 
tigen Yorgangers sotzte or planmfiBig fort und hatto 
die Gonugtuung, daB der infolge von Botriobsverluston 
uńd der Riickfiihrung der Patente auf ihren wirklichen

W ert im Jahro 1896 noch Y o rh a n d e n  gewesene Yoriust 
von m ehr ais 20 Millionen Mark bis zum Jahro  1906 voń 
demUnternehmon aus oigenor K raft getilgt und orstmalig 
oin Gewinn yerteilt werden konnte. So war die G rund
lage fiir den weiteren Auabau der Geaęllachaft gegeben, 
dessen P lan  und Yerwirklicliung die eigentliche Auf- 
gabe Eichs bildeten. Ilm besoelto dor Gedanke, daB 
das W erk zur Sicliorung seinor U nabhiingigkeit und 
soiner Schlagkraft im W ettboworbskampfo dio liaupt- 
siichlichen Rohstoffe fiir seine Erzeugung aus eigenen 
Quellon sehopfon oder in eigenen Betrieben herstellen 

musse. Mit dar Sicherheit eine* 
W anderers, dor soinos Zioles go- 
wiB is t,w eil er seine K rafte richtig  
einschittzt, ging Nikolaus Eich an die 
Durchfuhrung dioses: Gedankens. 
Dureh don im Jahro  1906 orfolgten 
Erw erb dor Saarbriickor GuBstahl- 
werke Bicherte erdem Riihrenworko 
Bous die Yersorgimg m it Halbzeug 
und fiinf Jahro  spater dureh die 
A ngliederung des lilechwalzwerkes 
dor Gewerksohaft Grillo, Fuiike
& Co. dem SęhweiBrohrwerke R ath 
die Belieforung m it don notigen 
Blechen. Ais Erganzung folgte im 
Jah re  1911 dor Erwerb dos Stalil- 
uml Blochwalzworkos Schulz* 
ICnaudt in lluckingon boi Duisburg, 
dessen Lage unm ittelbar am Rhein 
auch die M óglichkeit bot, eino 
llochofenanlage zu errichten, die 
nach Eichs P iane die eigene Roh- 
oisonąuollo dor Mannesmann- 

rohron-W erko werden sollte, ein Plan; don zu ver- 
wirklichen ihm leider niclit mehr YorgOnnt war. 
Der Brennstoffbelieferung der Y orhandenen Betriebo 
und der Koksgrumilago fiir das geplanto Hochofen- 
werk galt dor Ankauf dor Steinkohlenzechen Konigin 
Elisabeth boi Essen ijn Jahro  1912 und Unser F ritz  bei 
W annę im Jah re  1918. In demsolbon Jahro  wurden 
auch dio W ittener Stahlrohren-W erko in die Gesell- 
schaft aufgonommen, wodureh dieso auf ihrem ursprilng- 
liclien Betiitigungsgobiote, dor Rohrenerzeugung, eine 
w e rtY o l le  Erganzung erhiolt.

Das bo Yon Eich aufgobauto Gosamt-Unternehmen 
erwios soine Lebensfahigkeit dureh stotig wachsende 
Zahlen dos Umsatzos ynd Ertriignisses. Seit seinem. 
E in tritt in dic Leitung dor G esellschaft erhohte sich 
bei oiner Steigerung des AktienkapitalB Yon 34 auf
86 Millionen Mark der Umsatz fast auf das Siebzehn- 
fache und der Reingewinn auf das Neunzehnfache. 
Dio Zahl der in den deutschen Betrieben der Manncs- 
mannrohron-W orke bescbiiftigten A rbeiter und Ange- 
stollten beliof sich, ais E ich 1899 in den Yorstand 
der Gosellschaft eintrat, auf 866 lind bei seinem T ode ' 
auf iiber 20500.

Trotz seines umfassenden, rastlosen W irkons fiir 
seine G esellschaft fand dor zu frilh D ahingegangene 
nooh Zeit, die reichen Gaben soinoB Geistes der For- 
dorung der G esam theit der deutschen Industrie und 
der W ohlfabrtspllegc nicht allein fiir dio ihm am 
meisten ans [Ierz gewachsenen A rbeiter und Beamten 
śfciner "Werko, sondern auch dor Allgemoinheit zu 
widmon. Unabliissig suchte sciu schopferischor Sinn 
naefi der besten Form , um der deutschon Eison- und 
insbesondoro dor Riihronindnstrie eine Geataltung zu

/
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geben, die don Kam pf dor W ottbewcrber unterein- 
andor mildorn und dio W erke zu oinem gescblossenen, 
starken Itam pfblocke auf dom W eltm arkte veroinigon 
sollte. Um so drilckendor trafen  ihn dahor auch dio 
schlimmen Folgen, dio dor ungluckiicho Auagang dos 
W eltkrioges fiir don doutschon GoworbflciB und don 
doutachen H andel mit sich brachte. W enn auch dio 
boaon Zeiten seit H erbst 1918 die unerschiittorlicho 
T atkraft Eichs und aoino lloffnung auf eine immer 
noch moglicho boasero ZukijnftDoutachlands nicht ver- 
nichten konnton, so litt er doch schwer unter dem 
Ungliick seinea Y aterlandes, das am Mark dieaes treff- 
lichon Mannes zehrte und -wohl m it einen Grund seines 
frilhen Todos bildote.

Ali die vielen Pllichton, dio ihm aua dor Arbeit 
fiir soino Untornehm ungen und aeino ehrenam tlicbe 
Tiitigkeit in den Yerbtinden von Handel und Indu
strie, der Dilsseldorfer H andelskam m er und Stadt- 
'fortrotung und bei so yiolen W ohlfabrts-Yereinigungen 
orwuchson, hindorton Nikolaus Eich nicht, sich seiner 
Familio in treuester Sorgo zu widmen, wio es dom 
D range soines lieberoichon und warmen Herzens ont- 
sprach. Auch die Bestrebungen fiir K unst und Wisson- 
schaft fanden boi ihm einon ofFenen Sinn und, wo 
es not tat, stots einen Fórderer m it R at und Tat.

"Will man die einzigartigo Personlichkeit doa Heim- 
, gegan£onon mit wenigen Strichon im Zusammenhange

zeichnon, so muB man seinen woiton Blick fiir die entschei- 
denden Fragen  im Lebon unserea Yolkea, aein sicherea 
Urteil, die scbopferische K raft in soinom ganzen Schaffen 
und.dio unbodingto Lautorkeit soiner Gesinnuug ais dio 
Eigonschaften hervorhoben, dio ihn zu oinor Ftihror- 
stellung in unsorm \Virt9chaftslebon besonders bo- 
fiihigten. Danebon hatten geistige Rogsamkeit, kauf- 
mannische Bcgabung und eiserner FloiB, dor ihn an 
dio eigcne Arboitjleistung die hoohsten Anforderungen 
stellen lieli, ihron vollen Anteil an soiuon Erfolgen. So 
konnte er, zumal da ein B ta rk  ausgopragtes Gorochtig- 
keitsgefiihlihm  Y ertrauen beiseinenU ntergebenen warb, 
dieaen oinlouchtondes Yorbild worden, das sie anfeuorte, 
ebenfalla ih r Bostes demgomeinsamen W erke zu leihen. 
E r wiederum lohnto ihnon ais hilfsboroitor Berater, 
ais fursorgonder Ilelfor in den Tagen dea Ungliicka. 
Wie er die Herzen der Menachen gewann, so werdon 
sio noch fur ihn fUhlen, wenn, was an ihm aterblich 
war, langst in Staub zerfallen soin wird. DaB er 
sein Schiff verlassen inuBte, ais os im Sturme der 
Zeit ■yielleicht am dringendsten dos F u h r e r B  be- 
durfte, umflort uns don Blick auf sein Bild. Aber 
der Gedanke, daB uns im m er wieder Miinher erstehen 
werden, die unser Volk aus dem Surnpfo der Gegen- 
w art zu lichteren Ilohen zu fiihren berufen sind, soli 
uns an seinem Grabo atitrken im Glauben an oine 
bessere Zukunft.

Fiir die Verelnsbiieherei sind eingegangen:
■ (Die Elnsender von Goachenken sind mit einem * bezelchnet.)

G erb o r, Viktor, 33ij)t»Qng. aus Ziirich: B e itra g e  zur 
Kenntnis der Yerarbeitune von Ton auf Tonerde. 
Halle (Saale) 1919: Wilhelm Knapp. (22 S.) 4°.

Karlsruhe (Techn. Hochschule*), ®Ł«3.ng -Diss.
R e d e n , gehalten bei dem F e s t a k t  [der] Eroffnungsfeior 

der Universitat* Koln im grofien Saal des Gurzenich 
am 12. Jun i 1919 und bei dor Akadcmischen Feier 
in der Aula der Universitiit am 20. Juni 1919. (Mit e. 
Vorw. von Professor Dr. jur. efc phil. Christian E ck o rt.)  
Koln: Heinrich Z. Gonski 1919. (55 S.) 8 °.

S a n tz , Adolf: Die Deutachen In d u s tr ie n o rm e n . Bo- 
richt iiber Entstehung, Zusammensetzung, Arbeits- 
weise, Ziole und bisherige Leistungen des Normenaus- 
schusses* der Deutschen Industrie. E rsta tte t mit Unter- 
stutzung durch die Obmiinner der Arboitsausschiisse. 
55 Bilder. Mit e. Anh. yon W. P o rs tm a n n :  Ent,: 
wicklung und Normung. Mai 1919. Berlin (NW 7)- 
Yerein deutscher Ingenioure 1919. (56 S.) 4°.

S chenk* , Julius, 2)t.«3;ng., "ord. Professor an der Tech
nischen Hochschule zu Breslau: Der In g e n ie u r ,  das 
Wesen soiner Tiitigkeit, seino Ausbildung: wie sic sein 
soli und wie sie ist. Ais Denkschrift den Unterriehts- 
ministericn der deutschen Staaten iiberreicht. Breslau 
1919: Carl Diilfer. (39 S.) 8°.

S to l th e im , F, R odorich: A n t i - R a th e n a u .  2. Aufl. 
Leipzig: Hamn.er - Verlag (Theod. Eritsch) 1919.
(36 S.) 8°. 1,25 Jl.

T a t ig k e i t ,  Die, der Physikalisch-Tcchnischen R e ic h s -  
a n s ta l t*  im Jah re  1918. (Mit 12 Fig.) Berlin: Julius 
Springer 1919. (Getr. Pag.) 4°.

Aus: Zeitschrift fiir Industrum entenkunde. 1919. 
W eiser, Christian Friedrich: Der nationale W ie d e r 

a u fb a u  und der Vercin furdas Deutschtum im Ausland. 
Hrsg. vom V erein*  fiir das Deutschtum im Ausland, 
Berlin 1919. — Stuttgart: J. B. Metzlersche Buch- 
drijckerei. (16 S.) 8°,

Z ach , Lorenz, Dr.: Dio F r ie d e n s b e d in g u n g c n  und 
ihro wirtschaftlichon Folgon fur Deutsehland. Borlin 
(C 2): Germania, Aktien-Gesellsehaft, 1919. (56 S.)
8°. 1,60 Jl.

Der Jahrgang 1918 der

Zeitschriftenschau yon „Stahl und Eisen“
ist s o r g f a l t i g  d u r c h g e a r b e i t e  t und e in h e i t l i c h  z u s a m m e n g e s te ł l t  worden. E r kann ais 
S o n d e r  b a n d in einer z w e i  seitig, oder fiir K a r  t  e i zwecke auch in einer e i n seitig gedruckten 
Ausgabe bezogen werden. Der Preis wird annahernd 6,00 Mk. betragen und kann erst nach 
Eingang der Yorausbestellungen genau festgesetzt werden. W ir bitten daher unsere Leser, dem 
„Verl&g Stahleisen m. b. H .“, Dusseldorf 74, Ludendorffstr. 27, s p a t e s t e n s  bis zum 31. Dezember 
1919 mitzuteilen, welche Ausgabe sie zu beziehen wiinschen.

Yon den f r i i h e r  e n  J a h r  g a n g  e n  der Zeitschriftenschau sind beim Yerlage die Jahrgiinge 
1908, 1912, 19 L 3, 1914, 1915, 1916 und 1917 zum Preise von je  4,00 Mk. noch erhaltlich. 

D u s s e l d o r f ,  im Dezember 1919.
Schriftleitung von „Stahl und Eisen“,

Unsere tercl flei Irieg i i  Not geratenen FaclgenossenMM neue Stellen!
BeacMet die 29, Listę der Stellung S u c M e n  ani Seite 130/32 des Anzeigenleiles.


