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Die Einwirkung des Prefi- und Ziełiverfahrens auf die physikalischen 
Eigenschaften von zylindrischen Hohlkórpern.

Von R einh . K uhnel, Militiir-Baumeister in Spandau.

\ i e  Herstellung zylindriselier Hohlkorper stand 
bei dem ungeheuren Bedarf an Munition wah

rend des Weltkrieges im Mittelpunkt des Interesses. 
Es war beiydem Umfang der Fertigung auch reich- 
lich Gelegenheit in allen Landern gegeben,. Erfah
rungen iiber die physikalischen Werte gepretiter 
Cylinder zu sammeln. In den meisten Fallen er- 
streckten sich diese Priifungen jedoch nur auf die 
Festigkeit — bei der bestimmte Grenzwerte fiir die 
Abnalime vorgeschrieben waren — und blieben auf 
das fertiggepreBte Stuck beschrankt. Es fehlen uns 
noch Untersuchungen, in denen die-Einwirkung der 
Loch- und Ziehpresse getrennt studiert wird. Der- 
artige Ergebnisse diirften gerade in der nachsten 
Zeit, in der man fiir Friedensarbeit und Handels- 
artikel Loch- und Ziehpresse mitunter getrennt ver- 
werten wird, von allgemeinem Interesse sein, Sind 
doch die beiden Arbeitsgange in ihrer Einwirkung 
auf das Materiał ganz verschieden. Beini Lochen 
wird in einer Temperatur, dic oberhalb 9000 liegt, 
«ine fast vollige Umlagerung des Materiales voll- 
zogen, indem der Kern des Stiickes gezwungen wird, 
sich zwischen Stempel und Matrize in einen Ring 
umzuformen. Beim Ziehen wird das Materiał nur 
gestreckt, wahrend gleichzeitig eine betrachtliche Ab
kuhlung s ta ttfn d e t

Die Aufgabe dieser Ausfiihrungen wiirde also 
sein, festzustellen, welchen Anteil die beiden Arbeits
gange an der Verbesserung der physikalischen Eigen- 
fichaften des gewalzten Materiales haben.

Es sind daher in diesem Aufsatz eine Reihe von 
Ergebnissen zusammengestellt, die an Rundkorpern 
verschiedener chemischer Zusammensetzung nach 
mehreren Priifungsmethoden gewonnen wurden. Ver- 
wendet wurde hierbei sowohl ein Materiał von
O ,6 %  C und. etwa 1 %  Mn ais auch von 0 ,8%  C 
und etwa dem gleichen Mangangehalt. Zur Ver- 
vollkommnung dieser von fruheren Untersuchungen 
bereits yorhandenen Ergebnisse wurden noch Prii- 
fungen an Handelsmaterial von etwa 0,12 %  C und
0,5%  Mn ausgefuhrt. In allen Fallen waren die 
Versuchsgegenstande zylindrische Hohlkorper, die

L-ó

fiir das Materiał von 0,6 %  C etwa 8 mm Wand-
starke, 70 nun 1 W und 300 mm Lange, fiir das
Materiał von 0 ,8%  C etwa 25 mm Wandstarke, 
112 mm 1. W. und 500 mm Liinge. besaCen. Bei 
dem Handelsmaterial wurden verschiedene Wand- 
stiirken bei etwa 300 mm Lange verwendet, um ein
Urteil iiber den EinfluB der Wandstarke zu ge-
winnen: auf die Einzelheiten wird spater eingegangen. 
Der Stahl fiir diese Versuche wurde im sauren 
5 t-Ofen, das Eisen im basischen 10 t-Ofen erzeugt, 
zu ąuadratischen Kniippeln ausgewalzt, dann unter 
der Loclipresse im Gesenk gelocht und schlieB- 
lich auf der Ziehpresse gezogen. Gelochtes Materiał 
kiihlte an der Luft, gezogenes in Blechhiilsen ab. 
Da fiir die einzelnen Yersuchsreihen stets das gleiche 
Materiał verwendet wurde, so ergibt sich gleich
zeitig aus den verscliiedenen Untersuchungen auch 
ein Bild iiber die Empfindlichkeit der einzelnen 
Priifungsmethoden fiir die verschiedenen Material- 
sorten. Die Ergebnisse der Versuchsreihen sind im 
folgenden getrennt nach den einzelnen Material- 
sorten aufgefiihrt und erortert, und zwar in der 
Reihenfolge 0,6 %  C, 0,8 %  C, 0,1 %  C. Die Proben 
fiir die einzelnen Untersuchungen wurden stets dem 
gleichen Rundkorper des betreffenden Arbeitsganges 
entnommen, um dieUngleichheiten, die in einer laufen- 
den Fertigung sich ergeben, moglichst zu vermeiden.

A. Ergebnisse der Untersuchungen an den yerschiedenen 
Arbeitsstufen des Materials mit 0,6 % C.

Gepruft wurde nicht nur der gelochte und der 
gezogene Zylinder, sondern es wurde. um die Ent
wicklung der physikalischen Eigenschaften besser- 
zu verfolgen, auch das gegossene und gewalzte 
Materiał, allerdings in 1 beschrankterem Uirifunge, in 
den Kreis der Untersuchungen einbezogen. Die 
einzelnen Priifungen erstreckten sich auf I. Loslich- 
keit, II. Festigkeit, III. Biegsamkeit, IV. Kerb- 
ziihigkeit. V. Hiirte und VI. Betrachtung des m it 
alkalischer Salzsaure geatzten Gefiigeschliffs. Die 
Abmessungen der einzelnen Proben ergeben sich 
aus Abb. 1.
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Die Ergebnisse sind in der eben genannt en 
Reihenfolge, und zwar getrennt nach gegossenem, 
gewalztem, gelochtem und gezogenem Stahl, an- 
gef iihrt. Mit Ausnahme des gegossenen und ge-
walzten1) Materials 'erstreckte sich die Untersuchung 
stets auf mindestens zwei Zyiinder, aus denen samt
liche Proben fiir die betreffenden Priifungsverfahrcn 
entnommen wurden. Die Zahl der einzelnen Proben 

■ ergibt sich aus-den spater folgenden Zahlentafelń. 
Fiir die L6slichkeitsversuche wurde 1 % Schwefel- 
saure verwendet. Die Ausfuhrung der ZerreiB- 
versuche erfolgte auf einer Kruppschen ZerreiB- 
maschine, dic der Biegeversuche auf der Werder- 
maschine. Die Stiitzweite betrug fiir alle Biegę- 
versuche 80 mm. Nach SchluB des Biegeversuches 
wurden die gebrochenen Stiicke aneinandergepaBt 
und der Biegewinkel ermittelt. Erreichte der Biege- 
winkel 180", ohne daB Bruch eintraf, so sind die 
ermittelten Werte eingekkmmert.
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Abbildung 1. Abmessungen der fiir.die Priifungs- 
yerfaliren verwendeten Proben.

Materiał 0 ,6%  C. •

Z ahlentafel 1.
E rg e b n is s e  d e r  L o s li o h k e .i t s v e r s u c h e .

Materiał
Lfd.
Nr.

Gercicht 
in g

Ab- 
nahme 
in g

Ab- 
nahme 
m %

Mittel
Bemer*
kungen

gegosson 1
2

4,34
->,33

0,19
0,21

4,2
4,9 4,5

gewalzfc 1
2

4,33
4,31

0,1S
0,16

4,2
4,0 4,1

1 4,38 0,20 4,4 ' 4,2 

3,5
gełooht 2

3
4

4,48
4,46
4,45

1 0,18 
0,16 
0,15

4,0
3,7
3,4

ł,'on 2

gezógen

■ 1
2
3

4,46
4.44
4.44

0,58
0,58
0,47

13.0
13.0 
10,8

13,0

10,8

N5 i i
i

- 4 4,46 0,48 10,85

Abbildung 2. Ergebnisse Abbild. 3. Ergebnisse der 
der Priifung auf Loslich- Priifung auf ZerreiBfestig- 
keit und Dehnung in % . keit u. Streokgrenze in % . 

a gegossen, b — gew alzt/c =  geiocht, d =  gezogen.

Zum Kerbbiegeversuch wurde ein Pendelschlag- 
werk von 10 mkg benutzt. Die Hartę wurde nach 
Brinell fiir eine Belastung von 100 kg und eineii 
Kugeldurchmesser von 3,92 mm bestimmt. Die 
metallographischen Beobachtungen wurden am Mar- 
tensmikroskop durchgeftihrt. Es folgen nnnmehr 
die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen.

I. E rg e b n is se  d er L o s lic h k e itsv o rsu c h e . 
Die Zahl der unternommenen Proben betrug fiir 
gegossenes und gewalztes Materiał aus einem Zy- 
linder je zWei, fiir gelochtes und gezogehes Materiał 
aus zwei Zylindern je zwei. Die Abmessungen 
der Proben zeigt Abb. 1. Die Ergebnisse der Unter- 
suehung sind in Zahlentafel !  zusammengestellt.

1) Hier. wurden Ausscimitte aus Błock bezw. Blotk- 
ehen imtersucht.

Fiir StahlguB, gewalztes und gelochtes Materiał sind 
die Unterschiede nicht betriichtlich, dagegen yer- 
groBert sich die Einwirkung der SŚure auf.gezogenes 
Materiał fast um das Dreifache. In Abb. 2 sind die 
mittleren prozentualen Werte in ein Schaubild ein- 
getragen.

II. E rg e b n is se  d er P r iifu n g  a u f  Z erre iB - 
f e s t ig k e it .  Dic Entnahme der Proben fiir die 
ZerreiBfestigkeit erfolgte in gleicher Anzahl uud aus- 
den gleichen Zylindern wie fiir die Loslichkeit. Die- 
Abmessungen der Proben zeigt Abb. 1. Die Ergeb
nisse finden sich in Zahlentafel 2.

Die Festigkeit des gewalzteń Materiales, die melir 
ais doppelt so giinstig wio die des gegossenen ist„ 
verandert sich beim Bochen nicht, dagegen bringt 
das Ziehen noch eine recht betriichtliche W ert- 
erhohung mit sich. Aehnlich, wird die Streckgrenze
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Z ahlentafel 2. E rg e b n is s e  d e r  P ru f u n g  a u f  Z e r r e iB fe s t ig k e i t .

Materiał Lfd. Kr.
llriichfeatigkeit j

in j Mittel 
kg/mm3 1

Streekgrenze
in

kg/mm8
Mittel

Dehnung in % 
00 mm MaB- 

lUnge
, Jilttel Bemerkungen

gegossen . . 1'
2

38
36 37 _ — 0 ,3

0 ,3 0 ,3 Streekgrenze ni chi 
beobachtet

gewalzt . . 1
2 08 i 97 96 i •"

54
54 54 11,3

11,7 11,5

gelooht. . .

1
2 1 07  

9 6  |
6 4
58 61 11,3

12,5 11,9 Zylinder 1

3
4

90
98 ‘97

52
48 50 . 12, S 

12,8 12,8 Zylinder 2

gezogen.

1
2

114
114 114 78-

82 80 13,3
10,8 12,05 Zylinder 1

3
4

114
113

113 78
76 77 11,8  

\ 12,5 12,15 Zylinder 2

Zahlentafel 3. E rg e b n is s e  d e r  P r i i fu n g  a u f  B ie g e fe s t ig k c i t .

Materiał Ltd. Xr. Brucbbclastun^ I Querschnitt 
lin kg/mm® | in min

BiegefestigkeiŁ 
in kg/mma Mittel Winkel Mittel Bemerkungen

g e g o s s e n
1
2

■ 2 5 0  5 X 10 
275  5 X 10 1  1 63 Go |

10
10 • 10 .i

gew alzfc
1
2

425
400

5 X 10 | 102  
5 x 1 0  1; 96 99 100

140 120

gelooht

: 1
2

400
400

5 X 10 i 96 
5 X 10 | 96 96 100

120 110 Zylinder 1 ,

3
4

425
400

5 X 10 
5 X 10

102
96 99 110.

100 105 Zylinder 2

gezogen

1
2

(500)
475

5 X 10 
5 X 10

(120)
114 > 1 1 4 180

140 >  160 Zylinder 1

3 (450) j 5 X 10
4 1  ( 5(J0) j 5 X 1 0

(10 8 )
(120) > 1 1 4 180

180 ' > 1 8 0 Zylinder 2

dureh die einzelnen Arbśitsgilnge bccinfluGt. Hier 
. verahIaBt schon das Locheu eine Steigerung, wSh- 
rend das Ziehen eine' Erhohung von mehr ais 50% . 
hervorbringt. Trotz der VergroBerung der Werte 
ftir Festigkeit und Streekgrenze bleibt die Dehnung 
fast imveriindert. Die einzelnen Mittqhverte fiir 
Festigkeit und Streekgrenze sind in Abb. 3 ein- 
getragen, wahrend die Dehnung ais prozenlualer 
Wert mit in Abb. 2 aufgenommen ist

III. E rg e b n is se  der P r iifu n g  a u f  B iege- 
fe s t ig k e it .  Die Probenahme erfolgte wie bei den 
Priifungen auf ZerreiBfestigkeit. Die Zahlentafel 3 
entha.lt die ermittelten Werte.

Beim Vergleich der Wćrte erkennt man, daB das 
Loehen die Biegefestigkcit nicht mehr crheht, 
auch den Biegewinkel nicht yerbessert. Becht be- 
truchtlich ist dagegen auch wieder dic Einwirkung 
des nachfolgenden Ziehens. Hier sind drei der vier 
Proben uberhaupt nicht zu Bruch gegangen, zeigten 
auch bei dem Aneinanderbiegen der Schenkel keinen 
AnriC. Die .ermittelten Pcstigkeitswertc sind daher 
eingeklammert, da- die eigentliehe Bruchbelastung 
noch betriichtlich hoher liegt. Bei den iibrigen ist 
der Biegewinkel fast um die Ilalfte veigrofiert, auch 
die Biegefestigkcit ist noeh erheblich gestiegen. Die

Mittelwerte fiir die Biegefestigkcit sind in Abb. 4 
in einer Kurve aufgetragen (linkę Teilung).

IV. E rg e b n is s e  d e r  P ru fu n g  a u f  K e rb - 
fe s tig k e it-  Auch hier, erfolgte die Probenahme 
wie uiiter Absatz I  bis I I I ;  die Ergebnisse sind in 
Zahlentafel 4 eingetragen.

Z ahlentafel 4.
E rg cb n isB e  d e r  P r u f u n g  a u f  K o rb fe ts t ig  kei t.

Materiał Lfd.
Nr.

■
Sęhlsg- 
arbeit 

in mkg
Quor- 

schnttt 
in inm

Scblag-
fe=tigkeit

in
mkgmro’

Mittel
Be-

raerkungeu

gegossen 1
2

0,10
0,14

5 x 6
5 X 6

0,0033
0,0034 0,003

gew alzt 1
2

0,20
0,30

5 X 0
5 X 6

0,0066
0,010 0,008

geloeht

1
2
3
4

0,62
0,62
0,41
0,52

5 X 6
5 X 6
5 x 6
5 x 6

0,021
0,021
0,013
0,017

0,021

0,015

Z ylinder]

Zylinder2

gezogen

1
2
3
4

2,21
2.23 
1,73
2.23

5 X 6
5 X 6
5 x 6
5 X 6

0,074
0,074
0,058
0,074

0,074

0,066

Zylinder 1 

Zylinder 2

Wiihrend bei den bisherigen Proben bei, ge- 
lochtem Materiał eine erhebliche Verbesserung der



Mittel

physikalischcn Eigenschaften niclit zu bcobachten 
war, gibt die Priifung auf Kerbfestigkeit auch liicrbei 
eino betriiclitlicho Werterlioliung fast lun die Halfte 
des durchschnittlichen Wortes, und unter der Zieli- 
])resso wird weiterhin das Materiał so vergiitct, daB 
fast die vierfaehe Schlagfestigkeit des gelochten 
Zylinders zu erzielen ist. Die Mittelwerte sind gleich
falls in Abb. 4 (reclito Tcilung) cingezeiclmet, und 
zwar ist die Schlagarbeit nicht in mkg, sondern in 
mg ausgedriickt, um die Unterschiede anschaulicher 
zu machen.

V. E rg e b n is s e  d e r P r iifu n g  a u f  H a r tę . Fiir 
dio Priifung auf Hartę wurden Kugclcindriicke in 
gróBorer Zahl iiber den (juerschnitt verteilt, so

daB Proben sowolil 
aus dem Rand ais 
aus der Mitte entlial- 
ten sind.
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gewalzt

Mlttlere 
Brelto 

des Kln- 
druck9 
In mm

HUrto-
znhl
nach

Brinell
Bemerkuugen

oborę Wandung 
reohts

oborę Wandung 
links

oborę W andung 
links

Materlul

gogosson

geloelit

gezoeen

untero Wandung 
reohts

untero W andung 
links

obere Wandung 
reohts

untero W anduue 
reohts

untere Wandung 
l i n k s

Z ahlentafel 5.
E rg o b n is so  d o r  P r i i f u n g  a u f  H iir to .

Beim gegossenen und gewalzten Stiick blieb die 
Anzahl der Eindriicke auf vier beschriinkt, fiir 
gelochtes und gezogenes Materiał wurden erheblich 
mehr Eindriicke hergestellt, deren Anordnung aus 
Abb. 5 hervorgcht. Dio Zahlentafel 5 enthalt die 
einzelnen Werte, von denen die raumlich zusammen- 
liegenden zu cinein Mittełwert vereinigt sind.

Mit den einzelnen Arbeitsgiingen wiichst die H artę 
allmiihlich an. Die Werto des oberen und unteren 
Teiles weichen sowohl boim gelochten wie beim ge- 
zogonen GeschoB nur unerheblich vonein;mder ab. 
In Abb. 6 sind die Mittelwerte zu oiner Kurve ver- 
einigt.

VI. E rg e b n is s e  dor m o ta llo g ra p liis c h c n  
U n te rsu c h u n g . Vom gegossenen und gewalzten 
Stahl wurden aus Rand und Mitte Proben ent-

nommen, geschliffen und mit alkoholischer Salzsaure 
geiitzt. Das gegossene Materiał zeigt grobes Korn, 
vereinzelt Ferritanhilufungen an den Koriigrenzen. 
Nach dem Walzen hat sieli das Gefiige betrachtlich 
verfeinert, der Ferrit ist gleichmaBiger verteilt, 

Vom gelochten Stiick wurde zuniichst ein 
groBerer Aussclinitt in natiirlichcr GroBe (Abb. 7) 
aufgenommen. Das Gefiige ist im allgemeinen ziein- 
lich unver;'indert sowohl im Boden wie in der Wan
dung, aucli die dunklereZone links liiBt bei starkerer 
VergroBerung keine morkliche Abweicliung erkennen. 
Mikroskopische Untersuchungen zeigten, daB das 
Gefiige der Bodemnitte nicht wesentlich von dem 
der iibrigen Teile abweiclit, und daB es etwas ferrit- 
reicher ist.

Abbiidung 4. Ergebnisse 
der Priifung auf Biegofestig- 
keit (linko Tcilung) und 
Korbbiegefestigkoit (rcchto 
Teilung). M ateriał 0,0 % C.
a »• gegossen, b ^  gewalzt, c 

gelocht, d =  gezogen.

Abbiidung ó. 
Vortoilung der Ku- 
geloindrucke auf don 
Quorsohnitt des go- 
lochten und gozogo- 
nen Zylinders. Ma

teriał 0,0 %  C-
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Eine Ansieht der gezogencn Zylinderliiilfto in 
natttrlicher GroBe gibt Abb. 8. Wahrend der Boden 
noch nicht sehr yeratidert ist, ze ig t. zuniiclist 
auch die Innenseite der Wandung deutlich cino 
heUgrau gefarbte Zono ais unmittelbare vergiitende 
Wirkung des Dornes. In  den tioferen Zoneri bleibt 
das Gefiige sorbit-osmonditisch. Die Aufnahmen 
bei starkerer VergróBerung zeigen dies deutlich. 
Wahrend, wie Gefiigeuntersuchungen zeigten, das 
Gefiige des Bodens noch ungofiihr das friihoro Aus- 
sehen aufweist, erweist sich das Gefiige der vom 
Dorn unmittelbar beriihrten inneren Zone ais osmon- 
ditisch. Gleichzeitig ist eine Orientierung des Ma
terials in der Zichrichtung zu erkennen. Die iiuBere

Ausnahme. Die erhiihte Kerbzahigkeit ist hochst 
wahrscheinlich aber mehr durch das nóchmaligo 
Erwiirmen ais durch die Durcharbeitung veranlaBt. 
Auch metallographisch liiBt sich eino betrachtlicho 
Veranderung des Gefiiges nicht nachweisen. Es 
entspricht dies eigentlich nicht den Erwartungen, 
wenn man bedenkt, daB bei einem Durchmesser des 
Lochdorns von 
etwa 70 mm das 
Materiał in die- 
semganzenQuer- 
.schnitt von 3850 
mm2 auf etwa 
160 mm Lange

Abbildung 6. Ergebnisse 
dor Priifung auf Hiirto. Ma

teriał 0 ,6%  C,

a «■* gegossen, b — gewalzt, c =  
gclocht, d *= gezogen.

Abbildung 7. X
Stahl m it 0,6 %  C, gelooht, 

m it alk. Salzsiiure geiltzt.

Abbildung 8.
Stahl m it 0,6 %  C, gezogen, 

mit alk. Salzsiiure geiitzt.

Zone der Wandung ist wieder heller, mehr osmondit- 
sorbitiscli (Abb. 9). Eine Liingsrichtung des Kornes 
macht sich auch hier deutlich bemerkbar.

Z u sam m en fassu n g . Zur besseren Uebersicht- 
lichkeit sind die Blittelwerte der Ergebnisse des ge
walzten, gelochten und gezogenen Materiales in 
Zahlentafel 5 a vcreinigt, und zwar ist zum Vergieich 
dio Umrechnung derart erfolgt, daB fiir siimtlicho 
ermittelten Werte fiir gelochtes und gezogenes 
Materiał die Unterschiede in der Zu- und Ab- 
nahme in Prozcnt des Wertes vom Walzmaterial 
ausgerechnet wurden. Sie zeigt, daB das Lochen 
dio physikalischen Eigenschaften nicht erheblich 
beeinfluBt, nur die Kerbzahigkeit macht eine

verdrangt und umgeformt wird. Da aber diese 
Arbeit in Temperaturen erfolgt, die oberhalb 
9000 liegen, so scheint sie trotz der Durcharbeitung 
die Eigenschaften nicht betraclitlich zu beeinflussen.

Z ahlentafel 6a. 
Z u s a m m e n s te l lu n g  s a m t l i c h e r  M itte  1 we r te .

Streck
grenze

zogen

Deh-
nung

Eiege-
festig-
kełt

Kerb-
festig*
keit

IJiirte

- f  12 

- f  5

-  2 

>  +  14

- f  125 

• f  875

+  7 

+  25
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Beim gezogenen Materiał ergeben sich groBere 
Untorschiede. Ęiiuual ist hier die Wandstiirke noch 
geringer wie beim Lochen, dann aber ist zu beriick-

betriichtlicli. Dic Biegefcstigkeit t r i t t  hier nicht so 
in Erścheinung, weil bei dem durch die geringe Wand- 
stiirke begrenzten ziemlich kleinen Querschnitt nur 
ein Durćhbicgen der Proben, nicht aber ein Bruch 
stattfindet. Boi entsprechendgrOBeren (Juerschnittcn 
witrde auch diese Probe eine starkę Wertvcrbcssening 
des Materiales anzeigen. Dic Kerbschlagprobe, die 
sich schon beim Lochen ais sehr empfindlich erwies, 
zeigt aucli hier ara dcutlichsten die VergiUung durch 
die Yerarbeitung auf der Ziehpresse an. Auf das 
Gefiige ist die beschleunigte Abkuhlung wahrend 
dgs Umwandlungsgebictes gleichfalls von tiefgehen- 
dem EinfluB gewesen. Ueberwiegend ist Osmondit 
in den Wandungen des Zylinders vorhandcu.

B. Ergebnisse der Untersuchungen an den versshiedensn 
Arbeitsstuien des Materials mit 0,8 % C.

Fiir dic Untcrsuchungcn wurde die gleicho Keihcn- 
folge wic beim Stahl m it 0,6 %  C durchgefiihrt. 
Auch hier wurdo die Priifung auf gewalztes und ge- 
gossenes Materiał ausgedełmt. Die Abmcssungen 
der Versuchskórper sind bereits iii der Einleitung 
beschrieben. Bei der groBeren Liingo dieses Zy
linders wurden bei gclochtcn und gezogenen Stiickcn 
sowohl im oberen wie im unteren Teil der Wandung 
Proben entnommen. Die einzelnen Abmessungen 
ergaben sieli aus Abb. 10.

Abbildung 9. x  135
Stahl, 0,6 %  C, gezogen, m it alk. Salzsiiure geiitzt.

sichtigcn, daB hier unter dor abkiiblendcn Wirkung 
des Dornes das ganzc Umwandlungsgebiet von 0000 
bis 7000 durchlaufen wird, wiihrend gleichzeitig noch

I ! I Iw—— ¥&— t+rzr+i
lotfctor/tiproie

Abbildung 10, Abmessungen
der fiir dic Prufungsmethoden
verweiidcten Probon. Materia!

0,8 % C.

eine woitere Verdichtung des Materiales erfolgt. So 
zeigt schon die Loslichkeitsprobe die bctrachtliche 
Zunahme von 190 %. Auch bei den aus der ZerreiB
probe sich ergebenden Wert.cn wie auch bei der H arte 
ist die Yerbesserung der physikalischen Eigenschaften

a. ~b c d.
T Zerr-ejgfesfy/t-c/f ZyU \ M  Strecfrprenze Zyt-I
ir • ‘ x \2c  “11
Abbildung 12. Ergebnisse der 
Priifung auf ZcrreiGfostigkeit und 
Strcokgrenze. Materiał 0,8 % C. 

a — gegojson, b — gewalzt, c — gclocht, d = gezogen.

Es folgen nunmehr die Ergebnisse der Unter- 
suchungenin derReihcnfolge des vorigen Abschnittes.

I. E rg e b n isse  d e r  L ó s lic h k e it. Bei ge- 
gossenem und gcwalztem Materiał wurden je zwei, 
fiir gelochtes und gezogenes je vier Proben. davon

a. o , c a- 
IDeftmjrry Zy/incferl JKLosJ/cMe#
2T - '  - • JT

Abbildung 11. Ergebnisse der 
Priifung auf Lóslichkeit und Deh- 

nung, Materia! 0 ,8%  C-
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swei aus dor oberen und zwei aus der unteren Wan- 
-dung entnoimuen. Die Ergebnisse sind in Zahlen- 
tafel 0 zusammengestellt.

Abbildung 13. Ergebnisse der Prufung auf Biego- 
festigkeit (linko Tcilung) und Korbbiegefpstigkeit 

(reohte Teilung). Materiał 0,8 % C.
a =  gegossen, b «  gewalzt, c =  gelocht, d =  gezogen.

Die Loslichkeit des gewalztcn Materials ist dic 
groBte. DasLochen und Zieli en bewirken sogar noch 
geringere Abnahmen ais das GieBen. ' 

Eine besondere GcsetzmaBigkeit laBt sich bei 
■diesem hochkohlenstoffhaltigen Materiał nicht fest-

Zahlentafei 6.
E rg o b n is so  d o r  L o 3 l i a h k o i t s v e r s u c h e .

Materiał Ltd.
Nr.

'o co 
'£ a —
o

0
B

b£
01
a  a  
£) —

<8

o-- 
o a a

Bemerkungen

gegossen 1
2

54,49
51,59

1,88
3,22

3,5
5,9

4,7

gew alzt 1
2

54.60
54.61

4,08
4,47

7,3
8,1

7,7

gclocht
;

1
2

54.49
54.50

1,20
1,23

2,3
2,2

2,4

Zylinder I  
Obertoil d e r 

W ąndung

3
4

54,50
54,57

1,41
1,29

2,0
2,4

Z ylinder I  
U nterteil d er 
W andung

1
2

54.58
54.59

1,35
1,52

2,4
2,8

2,6

Z ylinder I I  
O berteil d er 
W andung

3
4

54,55
54,01

1,01
1,33

2,9
2,4

Z ylinder I I  
U n terte il d er 
W andung

gezogen

1
2

54,30
54,28

1,80
1,71

3,2
3,1

3,1

Z ylinder I
O berteil d e r 
W andung

3
4

54,44
54,53

1,65
1,60

3.0
3.0

Zylinder I  
U n terte il d er 
W andung

1
2

54,54
54,50

1,08
1,77

3,0
3,2

3,2

Z ylinder I I  
O berteil d er 
W andung

3
4

54,51
54,54

1,83
lj90

3,2
3,5

Zylinder I I  
U nterte il der 
W andung

Zahlentafel 7. E rg e b n is s e  d e r  P r u f u n g  a u f  Z o r re i  Iłfos fcig ko i t.

|» 1 * , 
Materiał l.f.l.Kr,

Hruch- 
festig-keit 

in kg/mm*
Jlltlcl

SŁrcek- 
grenze 

i u kg/mm2
Mittel

Dehnung 
In % 100 mm 

Mefllilngc
Mittel Bemerkungen

gegossen 1
2

28
36 32 g. — 0,2

0,3 0,25 Streokgrenze wurde nicht 
beobaohtet

gewalzt 1
2

102
100 104 64

02 63 3.1
4.1 3,0

gelocht

i . . . ■■

1
2

104
104

105

54
54

55

7,7
7,6

7

Zylinder 1,
O berteil d e r W andung

3
4

100
100

56 
5G ,

0,2
6,6

Zyiinder I,
U nterte il d e r  W andung i

1-
2

104
102

104

58
56

57,4

4,7
5,2

5,2

Zylinder II ,
Obertoil der W andung :

3
4

104
106

60
50

.4 ,0
7,1

Z y lit.d e r I I ,  ; 
U n te r te il  d e r W andung |

gezogen

1
2

100
106

104,5

54
50

54,5

7,3
7,8

7,6

Z ylinder I,
Oberteil d e r W andung i

3
4

102
104

54 
54 -

7,5 ' 
7,8

Zylinder I,
U nterte il der W andung i

1
2

106
100

100,5

50
56

56,5

8,3
8,0

7,7

Zylinder I I ,
Oberteil d e r W andung

3
4

108
106

58
50

7,4 .
7,1

Zylinder II ,
U nterteil d e r W andung
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Z ahlen tafel 8. E rg o b n is s o  d e r  P r i ifu n g  a u f  B ie g o fb s t ig k e i t .

Materiał I.fd. Nr.
Uruch- 

bolastung‘ 
In kf/mm5

Querschnltt 
In mm

Blcgc-
fcaŁŁgkcSt
kg/jnms

Mittel Winkel Mittel Bemerkungren

gegossen 1
2

775
925

io x  10 
10  x  io

93
111 102 0

0 0

gowalzt 1
2

1475
1025

10 X 10 
10 X 10

177
195 186 15

18 16,5

1
2

1550
1050

10 X 10 
10 X 10

186
198

199,5

20
22

22,7

Zylindor I,
Obortoil d e r W andung

golooht

3
4

“ 1750
1700

10 X 10 
10 X 10

210
204

.25
24

Zylindor I,
U ntorteil d er W andung

1
2

1700
1700

io  x  io
10 X 10

204
204

204

23
22

21,7

Żylina e r  11,
O berteil d er W andung

3
4

1700
1700

10 X 10 
10 X 10

204
204

22
20

Zylinder II ,
U ntorteil d er W andung

1
2

1675
1700

10 X 10 
10 X 10

201
204

196,5

26
28

25,1

Zylinder. I,
Oberteil do r W andung

gozogen

3
4

1600
1575

10 X 10 
10 X 10

192
189

26
23

Zylinder I ,
U ntorteil d e r W andung

1
2

1675
1675

10 X 10 
10 X 10

201
201

201

26
24

26,7

Zylindor II ,
Obortoil dor Wrandung

3
4

1675
1675

10 X 10 
10 X 10

201
201

27
30

Zylindor II ,
U ntorto il der W andung

stellen. Dio Mittelwerte sind in Abb. 11, und zwar 
fur Zylinder I  und I I  getrennt, nufgenommen.

II. E rg e b n is s e  d e r  P r iifu n g  a u f Z erreiB - 
fe s t ig k e it .  Die Probenahme erfolgte wie unter 
Absclmitt I, dio Ergeb- 
nisse sind in Zahlentafel 7 
zuslinmenges teilt. Die 
Steigorung der Festigkeit

Zahlentafel 9.
E rg e b n is s e  d o r  P r i i fu n g  a u f  K e rb fe s t ig k o i  t.

* ;■

I-Warte der unteren 
M w Łty 

jr-Hartę der oberen 
yynncŁ/mr _ _

&

Abbiidung 14. Lago der Abbiidung 15.
Kugoleindriicko auf dem Ergebnisse der Priifung 

Zylinderquersohnitt. auf Hartę.
Materiał 0,8 % C.

ist fiir gewalztes Materiał zunachst sehx stark, iindert 
sieli dann aber nicht, so daB samtliche weiteren 
Proben fast die gleichen Mittelwerte ergeben. Die 
Streckgrenze, die beim StahlguB m it der Bruch- 
grenze zusammenfiillt, ist zuniichst beim gewalzten

Materiał Ltd.
Nr.

Schlag- 
atbeit 
in mkg

Qucr- 
tohnitt 
Iu mm

Schlog- 
festig- 
keit In 

rabg/mma
Mittel Bo-

merkungen

ge
1
2

0,10
0,10

5 X 8
5 X 8

0,0025
0,0025 0,0025

gossen 1
2

0,21
0,21

5 X 8
5 X 8

0,0052
0,0052 0,0052

1
2

0,16
0,21

5 X 8
5 x 8

0,0040
0,0052

0,0043

Z ylinder I 
O bortoil d . 

W andunc

ge-

3
4

0,16
0,16

5 X 8
5 X 8

0,0040
0,0040

Z ylindor I  
U ntortoild. 

W andung
looht 1

2
0,16
0,21

t X 8
5 X 8

0,0040
0,0052

0,0048

Z y lin d e rll 
Oberteil d. 
W andung

3
4

0,20
0,20

5 x 8
5 X 8

0,0050
0,0050

Zylindor I I  
U ntorteil d. 

W andung
1
2

0,31
0,26

6 X 8
5 X 8

0,0077
0,0065

0,0065

Z ylinder I  
O berteil d. 
W andung

gc-

3
4

0,24
0,24

5 X 8
5 X 8

0,0060
0,0060

Zylindor I  
U nterte ild . 

W andung
zogon 1

2
0,31
0,26

5 x 8
5 X 8

0,0077
0,0065

0,0058

Zylinder I I  
Oberteil d. 

W andung
3
4

0,20
0,17

5 X 8
5 X 8

0,0050
0,0042

Zylinder II 
U ntorteil d. 

Wand ung

Stiick betriichtlich erhoht, senkt sich alsdann aber, 
wobei fur gelochtes und gezogenes Materiał ein 
wesentlicher Unterschied in den Mittelwerten nicht 
erkennbar ist. Die Dehnung verhalt sieli umgekehrt
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wie die Streckgrenze. Hier findet mit dem Fort- 
schreiton der Bearbeitung eine Steigerung statt. Die 
Werte fiir Festigkeit und Streckgrenze sind in Abb. 12, 
die fiir Dehnung in Abb. 17 aufgenommen.

I l i  E rg e b n is s e  d e r P r iifu n g  a u f  B iege- 
fe s t ig k e it .  Die Verteilung der Proben erfolgte 
wie bei den Priifungen auf Festigkeit und Loslich- 
keit. Die Ergebnisse sind in Zahlentafel 8 zusammen- 
gestellfc. Auch hier ist der Biegewinkel wie in Ab- 
schnitt A I I I  gemesson worden. Dureh das Walzen 
wird die Biegefestigkcit 
wie der Biegewinkel be- 

triichtlich vergroBert.
Nach dem Lochen steigen 
dieso Werte noch weiter 
an, wiihrend das Zielien 
nur nocli auf "den Biege
winkel verbessernd wirkt.

Auffallend istdie Gleicli- 
maBigkeit der

Abbildung 16. Abbildung 17.
Stahl 0,8 % C, gelooht. Stahl 0,8 % C, gezogen.

Mit alk. Salzsiiuro geiitzt.

bei Zylinder I I  im gelochten und gezogenen Zu
stand. Die Mittclwerte der Biegefestigkeit sind in 
Abb. 13 eingezeichnet, und zwar gilt die linkę Tei
lung fur Biegefestigkeit.

IV. E rg e b n is se  d e r P r iifu n g  au f K erb - 
fe s tig k e it. Fiir die Probenahme gilt das gleiche 
wie unter Absptz I  bis III . Die Ergebnisse sind in 
Zahlentafel 9 zusammengestellt.

Wie bei allen Proben zeigt sich beim gewalzten 
Materiał ein erheblicher Fortschritt in der Vergutung,

Z ahlentafel 10.

E rg e b n is s e  d o r  P r i i f u n g ~ a u f  H a r to .

Mntorin]

gegossen

gewalzt

geloobt

gezogon

^littlerc 
Brelte 

des Ein- 
dracks 
in mm

0,77
0.77
0,70
0,76

Hrirtc-
zahl
nach

Brinell
Bemerkungen

Untere Wan- 
dung reohts

U ntere Wan- 
dung links

Obero Wan- 
dung reohts

Oboro Wan- 
duntr links

238

Untere Wari: 
dung reohts

U ntere Wan- 
' dung links

Obero Wan- 
dung rechts

Oboro Wan- 
dung links

wahrend das Lochen, iilinlich wie bei dem Ma
teriał m it 0,6 %  C, eine yergiitende Wirkung hier 
nicht ausiibt; die mittlere Kerbzahigkeit fiillt nicht 
unerheblieh, allerdings sind vier unter den Einzel- 
werten, die fast den W ert 0,0052 des gewalzten 
Materiales erreichen. Der gezogene Zylinder weist

192
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wieder einen Wertzuwachs auf. Die Ergebnisse 
sind in Abb. 13 (rechte Tcilung) eingetragen.

V. E rg e b n is s e  d e r  P r iifu n g  au f H a r tę . Fiir 
das gegossene und gewalzte Materiał wurden je 
vier Kugeleindriickę erzeugt und gemessen, die sieli 
iiber den ganzen verhaltnismaBig kleinen Quersehnitt 
yerteilen. Beim gelocliten und gezogenen Zy
linder wurden je 24 Kugcleindriicke erzeugt und ge
messen, deren Lage sich aus Abb. 20 ergibt. Die 
einzelnen Werte sind in Zahlentafel 10 zusammen- 
gestellt.

Das gewalzte Materiał ist betriichtlich hiirter 
ais das gegossene, bei den weiteren Arbeitsgangen 
filllt die Hiirte aber wiedor; wesentliclie Unterschiedę 
zwischen gelochtem und gezogenem Stiick bestehen 
nicht; die einzelnen Mittęlwerte sind in Abb. 15 
eingezeichnet.

VI. E rg e b n is s e  d e r m e ta l lo g ra p h is c h c n  
U n te rsu c liu n g . Vom gegossenen und gcwalzten 
Stahl wurden gceignete Ausschnitto hergestellt, die 
cin Bild des ganzen Gcfugeąuerschnittes gaben und 
diese dann nach dem Schleifen und Aetzen dor 
mikroskopischen Untersuchung unterzogen. DieBeob- 
achtung ist bei diesem Materiał erschwert, weil der 
reichlich vorłiandcne Kohlenstoff in dem meist sor- 
bitischen Gefiige das Bild sehr dunkel filrbt. Dio 
mikroskopischen Bilder des gegossenen Blockes zeigen 
sorbitisches, schon ziemlich dunkel gcfiirbtes Gefiige, 
an vereinzelten Stellen lamellaren Perlit. Das Gefiige 
des gcwalzten Materials weist auch Sorbit mit 
vereinzelten Perlitstellen auf. Besondere Merkmale 
wurden bei der Beobachtung der vcrschiedenen Ge- 
fiigebilder nicht festgestellt. Yom golochten Zy
linder wurden aus yorschiedenen Stellen der Wan- 
dung Aussohnitte entnommen und der mikroskopi- ■ 
sehen Prufung unterzogen. Das Gefiige war iiberall 
ziemlich gleich ausgebildet und zeigtc bei einhalb- 
faclier YergroBerung das Aussehon der Abb. 16. 
Dic dunklen Stellen sind auf Unebenheitcn zuriick- 
zufiihren. Ganz am Rand links sieht man eine etwa
1 mm starkę Entkohlungsschicht, dic auf die liingere 
Beriilirung des Bluckchens wahrend des Anwilrmens 
im Ofen mit der saucrstoffhaltigen Flamme zuriick- 
zufiiłircu ist.. Diese Schicht Yerschwindet bei der

Bearbeitung, ist also fiir die physikalischen Eigcn- 
schaften des fertigen Zylinders ohne EinfluB. Das 
gleiche Grundgefiige wio im gelocliten Stiick zeigt 
sich beim gezogenen Materiał (b in Abb. 17). Es 
besteht aus Sorbit und hat sich gegeniiber dem Aus- 
sehen des Gefiiges des gewalzten Stahles nicht ver- 
iindert. Kur in der Zońc c von Abb. 17 zeigt sich 
sehlieBlich die Einwirkung des Ziehens. Die un- 
mittelbare Beriilirung mit dem gelocliten Dorn hat 
hier dic Ausbildung von Osmondit reranlafit. Die 
graue osmonditisćlie Zone ist liinton an der Zylinder- 
offnung am tiefsten — etwa in der Starko wie in 
Abb. 17 — und yerringert. sich nach dem Boden 
zu immer mehr, bis sie sehlieBlich ganz verschwindet.

Z usam inenfassung;. Fiir samtliche Mittel' 
werte der Untersuchungen an gelochtem und ge- 
,zogendni Stahl sind dic Unterschicde in der Zu- 
und Abnahmo auf Prozente'vom Wert des gewalzten 
Materiales unigcrechnet (wic in Zahlentafel 5 a und 
in Zahlentafel 11 zusammengestellt). Das Lochen 
hat auch hier wieder keinen wesentlichen EinfluB auf 
die Werkstoffverbesserung. Allein bei der Dehnung 
ist eine groBere Einwirkung festzustellen, es bleibt 
hierbei aber noch die Frage offen, ob diese Ver- 
besserung auf Rechnung des Lochens'selbst oder 
der vorheigehenden Erwiirmung zu setzen ist'. Der 
EinfluB des: Ziehens erstreekt sich, wie die metallo- 
graphische Untersuchung ergab, nur auf eine nicht 
sehr tiefe Zone in der Wandung, infolgedessen zeigen 
auch die physikalischen Ergebnisse keine Vcriinde- 
rungen, mit Ausnahme der Dehnung undKerbziihig- 
keit. Hier hat nicht das Ziehen, wohl aber die vor- 
hergehende Erwarmung und die langsame Abkiihlung 
in Iliilsen vergutend eingewirkt. i

Zahlentafel 11.

Z u sam  mc n s te l  1 ung  s i im t l ic h e r  M i t t e lw c r te .

Materiał
s " .

I• Jj O O g
" E

*  .) 55“

L
S H

ł U 1
.£ ii Jr* Łft I-.

w 1  l » ,  
-  1

gelocht
gezogen

- o s
- 5 8

0 -  11 
0 -  11

-i- 70! +  9 
+  114; +  U

-  11 -  5 
+ ‘20 -  7

(Schlufi folgt.)

Elektrische Ausscheidung von festen und flussigen Teilchen aus Gasen.
Von R. D u r r e r  in Dusseldorf.

(Mittcilung aus dem HoehofenausschuB des yereins deutseher Eisenhuttenleute.)
(SchluB von Seite 1518.)

|-< tw a zur gleichen Zeit, gegen Ende des Jahres 
1912, wurden in Salida, Colorado, Yersuche an- 

gestellt, m itHiife desE. G.R.-Yerfahrens gewisse in 
den Abgasen von Sintermaschinen und Rostofen 
entbaltene Stoffe zuriickzugewinnen. Die sich auf 
diese Weise ergebenden Mengen waren aber un- 

■geniigend, um den Betrieb mit dem elektrischen 
Gasreiniger bezahlt zu machen; man ging deshalb 
wieder davon ab. Schon vor Errichtung der elek
trischen Reinigungsanlage waren andere Methodcn

cingefiihrt worden, dic zum Ziele hatten, dio in 
dic Abgase gehenden Mcngen an wertrollen Bestand
teilen moglichst zu verringern. Ob die Durchfiihrung 
dieser allem Anścheine nach chemischen oder mćtal- 
lurgischcn Methoden sich teurer oder billiger stellte 
ais der elektrische Betrieb, kann bei den sparlichen 
zur Yerfiigung stehenden Angaben nicht beurteilt 
werden.

ln  der Kings County Foundry wurden dic Abgase 
aus den Schmelzofen, die zum Einschmelzcn von
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Altzinn und a li
derem Altmetall 
gebrancht wur
den, versuchs- 
weise dem E. G. 
R.-ProzeB unter-

Abbildung 40. 

Yersuchsapparat ■ zu Tooele.

worfen. Die Yorsuche sclieinęn auł eigenes Risiko der 
Research-Corporation durchgefiihrt worden zu sein, 
denn nach AbschluB derselben nahm die Werksleitung 
von der Einfuhrung des Ver- 
fahrens Abstand. Da nach den 
vorliegendcn Angaben die 
Yersucho ein sehr gunstjgcs 
Ergebnis gezcitigt haben, ist 
■diese ablehnende Haltung 
nicht recht verstandlich.
Wahrscheinlicli scheute sich 
■die Werksleitung vor den 
notigen Umbautcn.

Auśgedehnte Versuch6 
Wurden auf der Chase Rolling 
Mili Company an Gasen, 
die aus Tiegeln zum Ein- 
•Schmelzen von Kupfer und 
Zink entstammten, und die 
demnach betrilchtliehe Men- 
-gen an Zinkoxyd enthielten, 
an^estellt. Dic Arbeiten 
wurden unter genaucr Be- 
achtung der einzelnen Fak- 
toren, wie Gasvolumen, Gas- 
geschwindigkeit, cliemische Zusammensetzung und 
Temperatur, durchgefiihrt unter Yeranderung der 
einzelneń Variabcln, um deren EinfluB unter sonst 
gleichen Bedingungen kennen zu lernen. Die 
ańfanglichen bedeutenden Schwjerigkeiten wurden 
iiberwunden, und die Yorsuche zoitigten ein solch

giinstiges -Ergebnis, daB die Werksleitung die 
Einfuhrung des Verfahrens beschloB. Ueber die 
Weiterentwieldung ist nichls bekannt geworden.

Abb. .40 zeigt den Versuchsapparat, wie er zur 
Ermittlung der Anwendungsmoglichkeit des elek
trischen Abscheideverfahrcns zur Reinigung Yon Ab

gasen aus Sinterappa- 
raten, llostofen, Kon- 
vertern und Hochofen 
der Metallschmelzan- 
lage zu Tooele, Utah, 
gebraucht wurde. Beab- 
sichtigt wardie Wieder- 
-gewi nn ung wertvollct 
Stoffe, vor allem Blei, 
das in betrachtlichen 
Mengen in den Gasen 
enthaltenwar.Daneben 
fiihrten die Gase grti- 
Bere Mengen Schwefel 
mit sich. Dio Versuche 
veniefen sehr giinstig 
und fiihrten zurErrich- 
tung zweier groBerer 
Apparat o fiir Dauer- 
betrieb; eine betrileht- 
liche Erweiterung der 
Anlage war 1915 be- 
absichtigt; ob das Pro
jekt inzwischen zur 

kann nicht gesagt

Abbildung 41. Elektrische Abaćhcldcanlago zur 
Więoergewinnung von Zinn bzw. Zinnver- 

bindungen bei der Goldsehmidt Detinning Co.

Durchfiihrung gelangt ist,
werden. Jeder der beiden Apparate bestand 
aus '48 Rohren von 300 mm Durchmesser und

42. Toil dor elektrischen Einrichtung.

4500 nim Lange; die Rohre waren \ ertikal an- 
geordnet. Der Abstand zwischen je zwei Elektroden 
betrug 120 mm. Die minutliehe gereinigte Gas
menge belief sich auf etwa 600 m3, die Leistung 
des Transformators blieb unter 5 KW. Die Ab
scheidung der in den Gasen suspendierten Teilchen
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w ar bei normalem Betrieb eine praktiscli vollstandige. 
D ie Anlage wurde m it einer Spannung von etwa 
70 000 Volt betrieben.

Abb. 41 zeigt die bei der Goldschmidt Detinning 
Company erbaute elektrische Abscheideanlage zur 
Wjedergewinnung von Zinn bzw. yon Zinnverbin- 
dungen aus den Abgasen, die m it einer bis zu 450 “ 
steigenden Tem peratur in den A pparat gelangten. 
E r  bestand  aus neun Rohren von 300 mm D urch
messer und 4500 mm Lange; die Spannung betrug 
60 000 bis 80 000 Volt, die Leistung 0,6 bis 1,5 KW. 
Abb. 42 ste llt einen Teil der elektrischen Einrich- 
tung der Anlage dar.

E ine sehr bemerkenswerte 
elektrischo Abscheideanlage 
ist f(von einer Milchpulver- 
fabrik errichtet worden; sic 
dient zur jSfiederschlagung 
von gepulverter Milch, ge- 
pulvertem  Zucker, Malz und 
gepulverten F ruehtsalten  und 
Eiern. Die Pulver wurden 
aus den betreffenden Fliissig- 
keiten durch Einblasen der- 
selbeii in heiBe Luft, und 
dadurch bedingter Entwiisse- 
rung gewonnen. Die Pulver 
werden aus den Gasen abge- 
schieden, bevor dieselben den 
T aupunkt erreicht haben; ein 
kleiner elektrischer A pparat 
reinigt die Luft: bevor sie erhitzt und zur E nt- 
wiisserung der Substanzen benutzt wird. Die Ein- 
richt.ung, von der A bt. 43 eine Teilansicht darstellt, 
soli sich recht gut bewiihrt haben. Es wurde auf 
Grund der Erstellung dieser Anlage auch die Frage 
aufgeworfen, ob es m it Hilfe des E.G.R.-Verfahrens 
nicht moglich sei, B a k te rie n . aus der L uft abzu- 
scheiden. Eine A ntw ort auf diese Frage is t sclieinbar 
nicht gegeben worden; theoretisch is t die Moglichkeit 
augenscheinlieh gegeben; ob eine derartige Anlage 
aber praktisch zweckmaBig ware, mag dahingestellt 
bleiben,

In  Anaconda, M ontana, ,wurden zur Abscheidung 
von m etallisehen Bestandteilen und Sauredśm pfen 
aus den Abgasen von Rostófen Rohre von 1,20 m 
Durchmesser und 12,0 m Liinge verw endęt; die 
Spannung betrug etwa 240 00.0 Volt. Obwohl die Er- 
gębnisse zufriedenstellend waren, weisen die durch 
diese W erte bedingten Schwierigkeiten darauf hin, 
daB dic_ bisher ftir aie E lektroden gewiihlten Dimen- 
sioneji "zweckmiiBiger seien.

In  Catasauqua, P a., wrnrde eine bemerkenswerte 
elektrische Abscheideanlage zur Gewinnung von 
Kalisalzen aus den bei der V erarbejtung von Feld- 
spat auf Kalisalze entstehenden Abgasen errichtet, 
die erste zu diesem Zweck. Zur Zeit der letzten 
dem Yerfasser erreiclibaren Angaben (1915) waren 
die Arbeiten noch nicht iiber das Versuchsstadium 
hinausgediehen; sie zeigten aber doch schon. daB 
die Abscheidung der Salze aus den Gasen mit. Hilfe

des E. G. R.-Verfahrens gu t durchfiihrbar sei. D er 
A pparat bestand aus 40 Rohren von 356 mm Durch
messer uńd 3,66 m Lange bei einem Elektroden- 
abstand von 178 mm. Die m inutlich entstehende: 
Gasmenge betriig 510 m 3. Die Tem peratur der Gase 
beim E in tr itt  in den A pparat schwankte zwischen 
250 und 550 °, die Spannung betrug 70 000 Volt. Der 
PrimarwcchselstrombesaB eine Spannung von 190 Volt 
bei einer S trom stiirke yon 20 bis 25 A und einem 
Leistungsfaktor von 70 bis 80 %  bei Behandlung 
heiBer Gase. Bei Durchleiten von gewohnlicher 
L uft an Stelle der heiBen Gase konnte der Trans
form ator wesentlich hoher belastet werden; die

Abbildung 43. A pparat zur Abscheidung von Milchpulycr.

Strom stiirke des Prjm iirstromes konnte bis 50 A 
gesteigert werden, ohne daB Lichtbogenbildung ein- 
tra t . Aus dieser Feststellung erleuchtet die haufig 
gemachte Beobachtung, daB die elektrischen Be
dingungen in  sehr hohem MaBe eine Funktion der 
A rt des zur Behandlung gelangenden Gases dar- 
stellen.

Auf den N orth W orks der American Steel & W ire 
Company in W orcester, Mass., gelang m it Hilfe des 
elektrischen Abscheideverfahrens die Abscheidung yon 
Salzsaurediimpfen, die bis dahin in der Umgebung 
unifangreiclien Schaden angerichtet hatten , derart 
vollstiindig, daB durch die chemische Analyse nicht 
einmal m ehr Spuren nachgewies.cn werden konnten. 
Nfihere Angaben iiber die Ausfuhrung dieser Anlage 
fehlen; es wird nur m itgeteilt, daB der A pparat 
aus saurebestiindigem M ateriał liergestellt se i; welcher 
A rt dieses M ateriał w ar, wird n icht gesagt.

Mehrere elektrische Abscheideanlagen wurden auf 
Schwefelsiiurefabriken zur Reinigung der aus den 
Rostofen kommenden Gase vor dem E in tr it t  in  die 
Bleikammern erbaut. Die anfiinglichen durch die 
sauren Gase bedingten Isolationsschwierigkeiten 
wurden beseitigt und ein yollig zufriedenstellender 
Betrieb erzielt.

Abb. 44 zeigt die elektrische Reinigungsanlage 
auf den W erken der Duąuesne Reduction Co. in 
P ittsburgh, Penns., die zur Abscheidung von Osyden 
und Chloriden von Zink, Blei, Zinn usw. der aus 
Metallschmelzofen kommenden Abgase d ient (22).
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Sie besteht aus 48 R ohren von 300 nun Durehmesser 
und 3,66 m Liinge. Die stiindlieh zu bcharidclridc 
Gasmengc belauft sieli auf 250 cbm, die Tem peratur 
beim E in tr itt  in  den E .G .R .-A pparat 200 bis 250°. 
Eine Anlage zu einem almlicheu Zwecke ist von der 
National Lead Company errich tet worden.

In  raschem Sicgeszuge verschaffte sich das elek
trische Abscheideverfahren Eingang auf zahlreichen 
amerikanischen W erken; es wurde zu weit gehen, 
alle W erke anzufiihren, die ihrem Betriebe eine elek
trische Abscheideanlage angegliedert haben, zurnal

Abbiidung 44. E. G. R.-Anlage zur Abscheidung von 
Oxyden und Chloriden von Zinn, Bici, Zink usw. 
aus Abgascn aus Motallsehmolzófcn der Duquesne 

Reduction Co.

nahere Angaben iiber die technischen Einzelheitęn 
niclit immer vorliegen. E rw ahnt scien-nur noch die 
In ternational Smelting Company Inspiration, Ariz 
die m it 12 E inlieiten von je 20 Rohren von 300 mm <J> 
arbe itet, die Consolidated Mining and Smelting Com
pany  in Trael, B. C., die im A pril 1914 eine Anlage, 
im Ju li 1915 eine weitere Anlage in Betrieb ge- 
nommen hat. Begiinstigend auf die Einfiihrung des 
Cottrell-Verfahrens w irkte das Steigen der Metall- 
preise ein; insbesondere war es die starkę Erhohung 
des Zinkpreises, die eine groBere Sparsam keit in 
den Schm elzhutten bedingte, vor allen Dingen auch 
eine moglichst weitgehende Yerminderung der Ver- 
dampfungsverluste. Aus diesem Gedankengang her
aus ging die Rome Brass and Cooper Company in 
Rome, N. Y ., ais erste MetallgieBerei zur Erricłitung

einer elektrischen Abscheideanlage von drei Einhciton 
zu je 16 Roliren von 457 mm ej) und 3,66 m  Liinge 
iiber. Nacli Angaben aus dem J a h re . 1916 (22) 
sollen weitere MetallgieBereień die E rbauung einer 
elektrischen Abscheideanlage geplant haben. Wie 
weit diese Absichten verw irklicht worden sind,geht 
aus der zur Verfiigung stelienden L ite ra tu r nicht 
hervor. Ais dasCottrell-Yerfahren noch in  denKinder- 
schulien steckte, w ar m an allgemein der Meinung, 
daB es sich nur d o rt verwenden lasse, wo infolge 
der zu hohen Tem peratur der zu reinigenden Gase 
oder deren korrodierender W irkung eine Reinigung 
durch Filtersiicke oder niich einem sonstigen mecha- 
nischen Verfaliren n icht moglich sei. Im  Laufe der 
Jah re  h a t sich das Cottrell-Verfahren jedoch ein 
Gebiet nach dem anderen erobert, wic zum Teil 
schon in  den vorhergehenden Darlegungen aus- 
gefiihrt ist.

So ist im Oktober 1915 von der -Winchester 
Repeating Arms Company, New-IIaven, Conn., eine 
elektrische Abscheideanlage zur Reinigung von L uft 
errich tet worden (22). Die zu reinigendeLuft stam m te 
beispielsweise aus Raum en, in  denen sich Sandstrahl- 
geblase befanden; sie wurde nach erfolgter Reinigung 
den Riiumen. wieder zugefuhrt. Dieses Verfaliren 
sollte dazu dienen, bei kaltem  W etter an Heizung 
zu sparen. D ie Angaben m uten allerdings etwas 
eigentiimlick an, denn es crscheint von yornherein 
sowohl in gesundheitlicher wie in wirtschaftlicher 
H insicht zweckmiiBiger, die Riiume m it Frischluft 
zu versehen und gegebenenfalls etwas zu hcizen. 
Yielleicht durfte aber auch die GieBerei die verstaubte 
Luft in diesem Zustand nicht ins Freie lassen, wo
durch schon an und fiir sich eine Reinigung erforder- 
lich war. Allerdings h a t diese E rklarung wenig fiir 
sich. W enn aber auch in diesem Falle dic Anwendung 
des elektrischen Abschcideverfahrens in anscheinend 
wenig geeigneter Weise erfolgt ist, so g ib t das Bei
spiel doch einen Hinweis auf ein neues Verwendungs- 
gebiet. Es erscheint an sich sehr wohl der Priifung. 
w ert, ob nicht die bisher iibłichen Verfahren zweck
miiBiger durch das elektrische Abscheideverfahren 
zu ersetzen seien.

Im  Jahre  1916 sind Versuche durchgefiihrt wor- 
den, das elektrische Abscheidevcrfahren zur Nieder
schlagung von Phosphorsiiure zu ver\venden, die 
beim Versclimelzen von Koks und Kieselsiiure im 
elektrischen Ofen ais Verfliichtigungsprodukt ent- 
steh t (23). Inwieweit dieses Yerfahren Eingang in 
die Technik gefunden hat, kann  nicht gesagt werden. 
Eine weitere Anwendung h a t das elektrische Ab- 
scheideverfaliren, zwar in etwas abgeanderter Form 
zur E n t l e e r u n g  v o n  G a s e n , insbesondere von 
Koksofengasen, gefunden. Die ersten Versuche in 
dieser Richtung scheint H u b e r t  A. H u m p h r y  um 
1897 gem acht zu haben (24). E r  ycrfolgte den 
Zweck, genaue Bestimmungen iiber die in  Gasen 
enthaltenen teerigen Bestandteile zu machen. E r 
schickte eine abgemesscne Gasmenge durch ein kleines 
GlasgefiiB und schlug dic suspendierten teerigen Teil-
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chen m it Hilfe statischer E n tk d u n g  nieder. Diese 
Arbeiten wurden 1911 vou Professor A. W h y le  im 
Laboratorium  der Qniversitat Michigan fo rtgese tzt; 
insbesondere fjurdo versueht, das elektrische Ab- 
scheideverfahrcn zur Tcerabscheidung heranzuziehen. 
Es stellte sich lieraus, daB a n s ta tt hochgespannten 
Gleichstromes hochgospnnntcr W echselslrcm vor- 
wendet werden kann, worin eino Abweiehung gegen
iiber dem eigontlichcn Co'ttrell-Moller-Yerfahren be- 
steht. Dic elektrische E inrichtung w ird durcli diesen 
Um stand naturgemilB wesentlich vereinfaeht. Das 
Verfahren wurde von den Semot-Solvay-Werken 
in D etroit, Michigan, zur E n tteeiung  yon  Koksofen- 
gas iibernommen. Die Anlage war fiir eine stundlich 
zu behandelndo Gasmengc von 860 m 3 bemessen 
(25, 2G, 27, 28). Das Prinsup der Arbeitsweiso be- 
s teh t darin, daB das zu entteerende Gas durcli 'eine 
rohrenformige Elektrode, m it einer zweiten Elektrodo 
in dor ItiShrenachse, geleitet wird. Infolge der zwi
schen den beiden Eloktroden stattfindenden Ent;- 
ladnng ballen sich die kleinen teerigen Tcilchen zu- 
sammen und vorlassen die E lektrode ais groBero 
E inheiten, die dann in besonderen A pparaten leicht 
ubgoschiedcn werden konnen. Da die Eloktroden 
in diesem Falle nur zur Zusammenbajlung dor kleinen 
Teilchen bonutzt wurdon, welcher Yorgang augen- 
scheinlieh seine Ursache in der Zerlegung der Gas* 
molekule in lonen Juit, wurde dieser Teil der elek- 
trischen Anlage m it Ionisierer (ionizer) bezoichnet. 
Abb. 45Ngibt ein schematisches Bild der Arbeils- 
weise der Versuchsanlage in D etroit. Aus der Vor- 
1 >ge t r i t t  das Gas entwedei, jo nach gewiinschter 
Hoho der Tem peratur, in  den W asclierkiihler A oder 
unm ittelbar in den Ionisierer, woselbst 
die Zusammenballung dor suspendier
ten Teilchen durchgofilhrt wird. D as 
dera rt behandelte Gas w ird sodann 
in den Teorscheider, ais welcher unter 
anderein auch ein Doherty-Spiral-Ab- 
ichoider ausprobiert wurde, gcfuhrt, 
in dem dio zussmmongeballten Teil- 
chen zur Abscheidung gelangen. Die 
bisher genami ten A pparate befinden 
sich siimtlich auf der Saugseite des 
elektrisch betriebenen Gassaugers. Nach 
D urch tritt dureh don Sauger gelangen 
dio Gase zur Endkiihlung in den 
W aschctkiihler B. In  die A ustritt- 
le itung dieses Waschcrkiihlers ist zur 
Feststellung der Gasrnenge ein Y en tu ri- .
Mcsser eingcbaut.

Um eine moglichst gute Kiihlung, insbesondere 
zwecks weitestgehender Amńibniakausscheiduiig, zu 
erziclen, wurden zwei Kiihlsysteme angeordnet. Das 
eino 'cliente zur Kiihlung des aus dem Wascher- 
kiihler A und dem Teersoheider kommenden Wassers, 
das andere zum Kuhleń des aus dem Wascher- 
kiihler B kommenden Wassers. Das Frischwasser 
w urde dem dem W asclierkiihler B angeglioderten 
Kiihlsystem zugefithrt.und von diesem in das andere

Kiihlsystem ubergefiihrt, um nach geniigonder Am- 
moniakaufnahm e in don Vorratsbeh:llter gepumpt, 
zu werden.

Die Yorsuche wurden m it reichem Gas, das wiih
rend der ersten 'seohs bis acht S tunden sich bildet, 
durchgefiihrt. Bei der Filterprobo, bei der eine- 
doppoltc Lago von F iltcrpapier verwendet wurde,. 
bliob das Papier fast yollig weiB. Die Abscheidung 
hiingt insbesondere von der Tem peratur ab, die das 
Gas beim Eintritfc in den Ionisierer besitzt. Ais 
giinftigsto Tem peratur wurden G5 bis 70 0 festgestellt.

Boi einer E in tritts tem peratu r dos Gases in don 
Ionisierer von etwa 7 0 0 seheiden sich in dem Wascher- 
kiihler B dio ■ Naphthalindiimpfo in K ristallform  ab 
und werden dureh das Gaswasser in den Naplitlnilin- 
scheider gefiihrt. Die Schoidung zwischen ■ Gas
wasser und KristaUen w ar gut.

Im  AnschluB an dic Yersuchc in D etroit richtete 
die Fond Motor Co. in  D etro it eine entsprechende 
Anlage zum Reinigen von Generatorgas ein, das zum 
Betrieb ’von GroBkraftmaschinon geb rn ich t wurde. 
ISacltanfiingliohen Sohwierigkeiten arbeitete die An
lage sehr gul. Sie ist seit Anfang 19.14 in B etrieb ; 
iiber Storungon ist bisher nichts verlautel. .

F iir den Eisenhiittenm ann steh t dio Reinigung 
der Hochofengase im Vordorgrund dos Tnteresses. 
E rs t in den aUcrlctzten Jah ren  sind in Amerika- 
Versuche gem acht worden, die elektrische Gas- 
reinigung auf die Hochofengase anzuwenden. I^ach 
don M itteilungen der L ite ra tu r zu schlicBen, sind die 
Yorsuche noch nieht abgesehlossen. H. D. E g b e r t  
(29) berichtet iiber Yorsuche zur elektrischen Rei
nigung von Hochofengas, die wahrend 18 Monaten

von der Research Corporation auf einem groBen 
E isenhiittenwerk, dessen Kainc nicht genannt ist, 
durchgefiihrt worden sind. Ohno niiher auf die- 
Yersucłie, die m it Untorbrechungen ausgefiihrt wur
don, cinzugehen, sagt Egbert, daB die Arbeiten 
die crfolgreiehe Anwendungsmogliclikeit der elek- 
trischen Gasreinigung auf das Hochofengas gezeigt- 
hatten. Der fiir die Versnche verwondeto A pparat 
reinigte etwa 3 %  der gessm ten einem 500 t-Ofeic

fasirąsser-Zb/rpe. fastms&rJiMpe
Abbildung 45, Sohematisohe Darstellung der Yersuchsanloge in Detroit,.
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eutstromenden Gasmenge entsprechend etwa 70 m 3 
min-1 voii etwa 150 °. Die Arbeiten zeigten, daB 
einAfascheidenzurRcinigungdesGasesgenugt,daB das 
Gas also n icht mehrere Abscheidcr hintereinander 
durchlaufenmuB, und zwar wurde hierbei dor Staubge- 
halt von anfiinglich6,3 g/m 3 auf. etwa 0,10 g/m 3 redu- 
ziert. D er abgeschiedene Staub wies einen verwcrtbaren 
Kaligehalt von iiber 10% auf. D ioYersuchewarendor- 
a rt erm utigend, daB derBeschluB gefaBt wurde, eine 
Anlage zur elektrisclien Reinigung der gesamten Gase 
des in Frage stehenden Ofens zu errichten.

Boi E rorterung dieser Versuche zur elektrischen 
Reinigung von J-fochofengas erw ahnt E gbert die 
Konstruktion eines Generatora zur Erzeugung von 
Gleichstrom, wie er fiir den elektrischen Abscheider

'Sfromzu/ćihruny
Mann/och

Sfot
-Jrętotor

geeignet ist. E rsei zwar
noch nicht im 
sclien Betrieb einge- 
fulirt, aber :schon ein- 
gehend von der Re
search Corporation aus- 
probiert.
E gbertg ib t die Kosten 

fiir ein Aggregal von 
10 KW bei 75 000 Volt, 
bestehend aus einem 
Transform ator, einem 
Synchronm otor, oinem 
Gleichrichter und einer 
Schalteinriclitung zu 
350 £  an; diese Kosten 
steigern sich bei Vei'- 
wendung oinos Motor-' 
generators auf etwa 
450 £, Mit steigender 
Leistung des Apparates- 
verringern sich dio 
Anlagekosten je Lei- 
stungsarbeit.

Abbildung 40. E. G. R.-Apparat Gfellort (30)
fiir Hochofengnśo. boschroibt einen wei

teren Versuch zur clek- 
trischen Reinigung von Hochofengasen; das bc- 
treffendo Hochofenwerk is t nicht genannt. Der 
Abscheidoapparat wurde m it einem Strom  von 
GO Perioden bei 10 KVA gespeist. Der Ein- 
phasentransform ator bcsaB Spannungsstufcn fiir 
50 000,62 500, 75 000, 87 500 und 100 000 Yolt. Zur 
Głeiehrjohtung des Wechselstromes diente ein von 
einom 2-PS-Synchronm otor angetriebener mecha
nischer Gleichrichter. Die Spannung Avurde zwischen 
50 000 und 54 000 Y olt gehalten; die hierm it erzieltcn 
Ergebnisse waren bei Anwendung dieser verhaltnis- 
miiBig nicdrigen Spannungen besser ais bei Yer- 
wendimg hoher er Spannungen, wobei der Durch- 
messer der ais Abscheidungselekt.roden gebrauebten 
Rohren entsprechend groBer gewahlt wurde.

D er zur Verwemfung gelangte A pparat ist in 
Abb. 46 dargestellt. D as Gas t r i t t  an der bezcich- 
neten  Stelle in  den A pparat ein, strom t zwischen

den Abschcidungselektrodon (Rohren von 300 mm (J))  
nach unten, steigt in den Rohren hoch und tr i t t  
dann ins Freie. Der A pparat en thalt sechs Rohren,.' 
in denen zentral je  eine unten m it einem Gewicht 
beschwertc K ette hilngt. Dio Staubentfernung durch 
dio elektrische Reinigung betrug bis zu 97,6 %  bei 
einem Anfangsstaubgehalt des Gases von etwa
5 -g /n i3.

Ais besondeter.Yorzug der elektrischen Reinigung 
der Moehofengasc wird die fast yollige Ausscheidung 
des Kalis angefiihrt, die im ungiinstigston Falle 
80 .9% , im giinstigsten 97.2 %  des Gesamtkali- 

, gehalt os des Gases betrug. Kali w irkt stark  an- 
fressend auf dio Stoine der W inderhitzer ein, ferner 
is t es ein wertvolles Produkt, so daB seine A b- 
scheidung einen doppelten Vorteil bietet.

Abb. 47 zeigt den Raum, in den ein System voii' 
rohronfiirmigen Abschcideelcktroden miindet. In

Abbildung 4.7, Raum, in don oin System vim 
róhrenformigen Absehcidcelektroden miindet,

den Rohren sind, die drahtform igen Ausstrahlelek- 
troden, dic am Roli rondo aufgehiingt sind, zu er
kennen (31).

Aus den bigherigen Ausfuhrungen geht hcrvorr 
daB das elektrische Gasrcinigungsverfahren in Ame
rika bereits weitgehende Yerbreitung gefunden hat. 
Immerhin ist bei der Bcurteilung der Darlegungen 
das Bestreben der Amerikaner in  Rechnung zu 
ziehen, eine Keuerung sehr weitgehend in der L ite
ra tu r  zu beschreiben und zu riihmen und das Nach- 
teilige nach Móglichkeit unberiihrt zu lassen. So 
ist in der L ite ra tu r kaum  etwas iiber die Stillegung- 
einer elektrischen Gasreinigungsanlugc zu finden,. 
wahrend, wie mundlich in E rfahrung gebracht werden 

■konnte, eine Reihe dor vorgeschricbenen Anlagen 
auBer Betrieb gekemmen ist.

Aus den bisherigen Ausfuhrungen, die eine mOg- 
liehst weitgehende Zussmmenfassung des bisher in 
der L ite ra tu r iiber das elektrische Gasreinigungs- 
rerfahren  Erschienenen geben, geht ferner hervor, 
daB fast nichts iiber in D eutsehland auf diesem 
Gebiet geleistete Arbeit gesagt ist, Andere Lander
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sind, wie zum Teil bereits angegeben, tropfenweise 
in  der L ite ra tu r erw ahnt; so is t erstm alig im Jalire 
1917 in  England in  einer koniglichen F abrik , in  der 
Abfallschwefelsiiure in  Nitrierungsprozessen kon- 
zen triert wird, das elektrisehe Gasreinigungsvcrfaliren 
zur Anwendung gekommen. Ferner h a t die Thomis 
M etal Co. in  N orthf leet das elektrisehe Gasreinigungs- 
verfahren eingefiihrt (32).

Wie bereits erwahnt, b ring t die L ite ra tu r kaum 
etwas iiber deutsche A rbeiten auf dem Gebiete der 
elektrischenGasreinigung, und doch ist es insbesondere 
D eutschland gewesen, das zusammen m it Amerika 
bahnbreehend yorgegangen ist. Wie bereits friiher 
erw ahnt ist, h a t sich E. Molier 1907 bis 1910 
eingehend m it dem Problem  der elektrischen Gas- 
reinigung beschiiftigt. Molier ha t dann weiterhin 
im Jahre 1911 auf paritatischer Gruiidlage eine Ver- 
einbarung m it Cottrell getroffen, dcrzufolge fiir 
Am erika Cottrell die Auswertung der P aten te  der 
beiden E rfinder, fiir E uropa Molier die Auswertung 
haben sollte. Im  Jalire 1914 h a t sich die M etall
bank des elektrischen Gasreinigungsverfahrens an- 
genommen und die R echtew on E. Molier erworben 
sowie auch yerschiedene andere P aten te  auf diesem 
Gebiete angekauft. D er P lan  zu eirier weitgehenden 
theoretischen und praktischen Erforschung des elek- 
trisclicn Reinigungsverfalirens und dessen Anwen
dung auf den yersehiedenen Gebieten der Praxis, 
der von der M etallbank gefaBt wurde, kam  leider 
infolge des Kriegsausbruches nicht voll zur E n t
faltung. Insbesondere waren es die Schwierigkeiten 
in der Beschaffung der notwendigen Rohstoffe, die 
die Arbeiten in  verhaltnismaBig enge Grenzen 
brachten. Immerhin ha t die M etallbank wahrend des 
Krieges sehr wertvolle A rbeit geleistet und auf ver- 
schiedenen W erken gutgehende A pparate zur Rei- 
nignng der yersehiedenen Gase errichtet. Durch 
die Kriegsbediirfnisse gezwungen, muBten zuerst 
E.' G. R.-Anlagen fiir  die Scliwefelsaurcfabrikation 
gebaut werden. Die Abgase von grofitenteils mechani
schen Rostofen wurden yor E in tr itt in die Blei- 
kammern bzw. K ontaktraum e gereinigt. Teilweise 
erfolgte die Reinigung bei einer Tem peratur von mehr 
ais 500 °. Sehr zahlreiche einwandfrei arbeitende 
Anlagen zeigen, daB diese Aufgabe restlos gelost ist.

Die Reinigung der Gase bei hohen Tem peraturen 
is t ein besonderer Vorzug des E. G. R.-Verfahrens.

Alle anderen bedingen eine Kiiłjlung der Gase 
vor der Reinigung oder sie erfolgt wie z. B. bei der 
NaBreinigung in den A pparaten selbst. Von be
sonderer Bedeutung ist die Gasreinigung bei hoher 
Tem peratur bei Gasen, die z. B. unter Kesseln oder 
in Cowpern verbrannt werden. Eine bedeutende 
Warmemenge, die zur W iedererwarmung der ge- 
kiihlten Gase aufgewendet werden muB, is t erspart. 
Spaterliin wurde das Verfahren auch in der H iitten- 
industrie zur Anwendung gebracht, um die in den 
Abgasen mitgefiihrteh, meistens sehr wertvollen 
Metallteilchen, zuriickzugewinnen. Abgase yon 
Flammofen, Wassermantelofen u. a., in denen Zink,

Zinn, Blei u. a. wertvolle Metalle in den yerschieden- 
sten Formen enthalten  sind, werden gereinigt. Auch 
an einer Drehrohrofenanlage, in der Gips zur Schwefel- 
saurerezeugung verarbeitet wird, sind E. G. R.-An
lagen angeschlossen.

N icht nur zur ZuriickgeWinnung von Metallen 
oder andern Stoffen, wie Seifenpulver, Milchpulrer, 
zerstaubten Farbstoffen usw., sondern auch im 
Interesse der durch iibermaBige Rąucll-, RuB- und 
Staubentwicldung gefiihrdeten Umgebung wurden 
E. G .R.-Anlagengebaut.

AuBer festen Korpern konnen durch das E . G. R.- 
Verfahren aus den Gasen auch F lussigkeiten wie z. B. 
Teernebel, Saure, W asser usw. ausgeschieden werden. 
Wegen der vorgenannten Schwierigkeiten ha t sich 
die M etallbank relatiy  wenig m it der Reinigung von 
Hochofengasen beschaftigen konnen, da durch die 
Kriegsbediirfnisse andere zurzeit wichtigere Aufgaben 
gestellt wurden, die durch bekannte Verfahren gar- 
n icht oder nur sein- mangelhaft gelost werden konnten. 
N ur eine kleine Versuehsanlage, in  der Gase zum 
Yerbrennen unter Cowper und Kesseln gereinigt 
werden, wurde noch vor Kriegsausbruch errichtet. 
Nach Beendigung des Krieges sind die Arbeiten in 
groBerem Umfange wieder aufgenommen worden 
und haben bis je tz t einen guten Erfolg erzielt, der niit 
Bestim m theit hoffen laBt, daB es in  K urze moglich- 
sein wird, Hochofengas auch erfolgreich auf elek- 
trischem  Wege so reinigen zu konnen, daB es auch 
ais Maschinengas.-gebraucht werden kann. Augen- 
blicklieli werden yon der M etallbank auf einem 
groBen Hochofenwerke Versuehe zur Reinigung der 
Hochofengichtgase nach dem E . G. R.-Verfahren 
durchgefiihrt, die nach den bisherigen Ergebnissen 
einen guten Erfolg insbesondere hinsichtlich’ des 
•Reinheitsgrades des resultierenden Gases erhóffen 
lassen. Sobald diese Versuche zu einem gewissen 
AbschluB ■ gekommen sind, . soli an dieser Stelle 
Niiheres dariiber gesagt werden. Versuche in andern 
GroBbetrieben haben bereits ergeben, daB durch 
das E. G. R -V erfahren der Staubgehalt der be- 
treffenden Gase praktisch yollkommen entfem t 
wurde, beispielsweise wurde bei einem von der Ver- 
brennung von Braunkohle entstehenden Abgas 
c;n ReinheHsgrad von 0,0005/grm3 erzielt. In  yielen 
Fallen war es iiberhaupt unmoglich. im gereinigten 
Gase noch einen Staubgehalt nachzuweisen Wenn 
auch von yornherein gesagt werden muB, daB diese 
Gase, von denen soeben die Rede war, lirem Charakter 
nach niclit m it Hochofengiclitgasen ubereinstimmen, 
so kann doch auf Grund dieser guten Ergebnisse 
und auf Grund der bisherigen Versuche m it Hocli- 
ofengasen die Hoffnung ausgesprochen werden, daB 
das R esultat bei Hochofengiclitgasen ein ahnlich 
gutes sein wird. Nach den bisher yorliegeńden Er- 
fahrungen kann gesagt werden. daB das elektrisehe 
Reinigungsverfahren einen wesentlich geringeren 
Raum  beansprucht ais die iibrigen Reinigungsyer- 
fahren, ferner einen geringeren K raftbedarf und eina 
weniger zahlreiche Bedienungsmannschaft.
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Die personliche Ansicht des T crfassers, die er 
sich n ich  eingehendem Studium  gebildet hat, geht 
dahin, daB in wenigen Jahren das elektrische Gas- 
reinigungsyerf. hren derart ausgearbeitet sein wird, 
daB man bei Neu nlagen zur Reinigung von Hoch- 
ofengasen keine andere Methode mehr anwęhden wird.

Zum SchluB sei noch erw ahnt, duB Cottrell 1911 
aus der aktiven Tiitigkeit in der Anwendung des 
elektrischen Gasreinigun^sverfahrens ausgeschieden

ist und seither im U. S. B ureau of mines ais 
Staats-Beam ter ta tig  ist.

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

Es wird die Entw icklung des elektrischen Gas- 
reinigungsverfahrens aus seinen ersten Anfangen bis 
zum heutigen Standc dargelegt. Dabei wird sowohl 
die rein geschichtliche, wie auch die technische Seite 
des Yerfahrens beriicksichtigt.

Ich spreche auch an dieser Stelle H errn Ingenieur Dr. mont. e .h . O tto  V o g e l,  Diisseldorf, der m ir die 
ron  ihm seit 25 Jahren gesammelten L iteraturangaben iiber den behandelton Gegenstand zur Verfiigung 
stellte und m ir auch im iibrigen m it seinem wertvullen R a t bei dea Ausarbeitung zur Seite stand, meinen 
herzlichsten D ank aus.
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Kein Wirtschaftsparlament!
Zur Bildung des Reichswirtschaftsrates.

Von Dr. F r i e d r i c h  F r e u n d t ,  Berlin.

I  n  unruhigen Zeiten der wirtscliaftlichen E nt- 
wicklung, in  dęr YcrWirrung groBer w irtschaft

licher Kri sen is t das Umorganisioren an der Tages- 
ordnung. Dem Wechsel der Bediirfnisse folgend 
lost m an hier Verbindungen, um  sie dort neu zu 
kniipfen. In  dem Augenblick der K ot greift man m it 
beiden H anden um sich, um  H alt und U nterstiitzung 
zu suchen. In  dieser Lage befinden wir uns 
heute. W irtschaftspolitische Vereine, Berufsver- 
bandt, Partcien loken sich in  schnellem Wechsel 
auf und gehen neue Verbindungen ein. Da 
zeigt sich die tatkriiftige Selbsthilfe des wirt- 
schaftlichen und politischen Lebens. W enn wir nun 
heute von dem Erfolg dieser Selbsthilfe noch nichts 
verspiiren, so muB das schwerwiegende Grilnde 
haben. Man is t in dieser Frage vielerorts zu der 
Ucbcrzeugung gekommen, daB diese selbsttatigen 
Krafte einer schweren Lahmung unterliegen, die 
durch eine veraltete Staatsordnung hervorgerufen 
worden ist. Auch die Staatsordnung ist eine Organi
sation, diegroBte und schwierigstc der Organisationen. 
Sie is t die Organisation der Schichten, Stande, Bcrufe 
und Parteien  des Volkes. Ihre organisatorische Auf- 
gabe liegt darin, wie sie die verschiedenen ICrafte 
zur M itarbeit zusanunenfaBt. Sie unterliegt, genau 
wic dio obengenannten, dem Wechsel der Bediirf- 
nisse und der Schwierigkeiten. Es kom m t also auch 
heute darauf an, wio wir uns in  der K o t staatlich 
organisieren. Trotz weitgehender Neuerungen h a t 
sich die heutige S taatsordnung den Bedilrfnissen in 
einer Beziehung noch nicht angepaBt: den Bediirf- 
nissen der W irtschaft. . Sie h a t die w irtschaftliche 
Gesamtfiiłmmg einer Jahrhunderte alten  parla- 
m entarischen Form  unterstcllt und ist im Begriff, 
sowohl den Einzelbetrieb wie die geschaftliche Or
ganisation zu politisieren. Durch die Lahm ung der 
Selbsthilfe, die diese iiuGerliehe Uebertragung der 
parlam entarischen Rcgierungsweise auf. das W irt- 
schaftsleben zur Folgę hat, ist in  weiten Kreisen 
die Ueberzeugung hervorgerufen worden, daB eine

Gesundung der wirtschaitlichen Yerhaltnisse nur durch 
eine B e f r e iu n g  d e r  A r b e i t ,  d e r  W ir t s c h a f t ,  d e r  
G e s c h a f t s t a t i g k e i t  v o n  d en  p o l i t i s c h e n  E in -  
g r i f f e n  zu erwarten ist. Der Vorschlag geht da Sun, 
eine Kammer der A rbeit zu schaffen, die ihre Ange- 
legenheiten selbst durch Verstandigung der verschie- 
denen Beteiligten erledigt. Man ist derM einung, daB es 
in  wirtscliaftlichen und geschaftlichen Dingen einen 
sachlichen Zwang gibt, dem sich auch politische Geg- 
ner n icht entziehen konnen. So weist z. B. Herr 
Generaldirektor V o g le r  in  den Mitteilungen des 
Reichsbundes deutsclier Technik darauf hin:

„Meiner Ueberzeugung nach greift die Politik  
m it einer erstaunlichen AnmaBung und Unkenntnis 
in die W irtschaft ein. D araus is t jener verhiirig- 
nisvolle Zustand der Unsicherheit aller w ts c h a f t-  
lichen —  und dam it aller Lebensyerhaltnisse ent- 
standen, un ter dessen Alpdruck wir je tz t leiden. 
W ir sollten daraus nun aber n icht folgern, daB 
wir ais Techniker unscrerseits Politik  machen 
sollten; das is t rein eine Frage der Personlichkeit, 
n icht des Berufs. Nein, w ir sollten im Gegenteil 
fordern, daB die Folitiker ihre H ande aus unserm 
Betriebe herausnehmen, d. h. auf die heutige Lage 
eingestellt: wir fordern den Reichswirtscliaftsrat 
ais die S tatte , aó der der Techniker und die wirt- 
schaftlichen Berufsstande zu wirken berufen sind. 
E s muB eine Trcnnung ,von P olitik  u nd  W irtschaft 
erfolgen. Dic politischen, kulturellen Aufgaben 
konnen nicht nebenbei von der W irtschaft, die 
w irtscliaftlichen Aufgaben nicht nebenbei von der 
Politik  erledigt werden. Das politische Leben h a t

- sich verfassungsmaBig und durch Selbstverwaltung 
einen eigenen Organismus geschaffen, die W irt
schaft h a t ebenfalls ihren eigenen Organismus aus- 
gebildet, nur daB ihm das Selbstbestimmungsrecht 
ycrsagt wird. W ir haben unsere Berufsverbande, 
unsere wirtschafts- und sozialpolitischen Interessen- 
vertretungen, die Geschaftsrerbande, die gesamten 
Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
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Diese bilden fu r  die Industrie im Reichsverbande 
der deutschen Industrie und der Arbeitsg mein- 
scliaft der industriellen und gewerblichen Arbeit- 
gebcr und Arbeitnehm er Deutsehlands einen 
Organismus, den m an je tz t befreien sollte von der 
Yormundschaft des Parlam ents. D a hinein gehórt 
der Technikcr, hinein in die Organisation, dort 
setzt sich seine Personlichkeit und sein Sachver- 
standnis durch, dann kann er offent.lich m it semen 
besonderen beruflichen Fahigkeiten im Dienst der 
Allgemeinheit wirken. Die Forderung des Reichs- 
w irtschaftsrats muB heute die eigentliclie H aupt- 
forderung der technischen Berufsstandc sein.“

In  ahnlicher Weise haben sich Miinner wie Kalisky, 
Bernhard, Hugenberg ausgesprochen. Die Schwierig- 
keiten der Verwirklichung dieses Gedankens liegen 
aber in dem Herrschgeliist des Parlam entarism us, 
der, um  seine M acht zu sichern, die W irtschaft nicht 
aus der Iian d  geben will. Es rach t sich jetzt, daB wir 
m it dem Parlam entarism us eine Jahrhunderte alte 
Staatsform  nachgealim t haben, ohne sie auf unsere 
besondere Lage einzustellen. Jedoch drangt die v.irt- 
schaftliche N ot immer nachdriicklicher auf eine 
Aenderung hin, so daB der W iderstand dagegen un- 
moglich von Dauer sein kann.

Aber selbst wenn die Móglichkeit der Selbstver- 
waltung der W irtschaft gegeben ist, gilt es, noch ein 
p a r l a n i e n t a r i s c h e s  V o ru r .  e i l  abzutun, ehe sich 
daraus verliangnisvolle Fehler ergeben. Es kennzeich- 
net unser von Schlagwortern eingedrilltes Denken, daB 
auch die Befreier der W irtschaft sich die Befreiung 
meistens nur so vorstellen konnen, daB wieder ein 
Parlam ent, dieses Mai ein Parlam ent der W irtschaft, 
geschaffen wird. Vor dieser MaBnahme muB ge- 
w arnt werden. E in  neues Parlam ent kann uns n icht 
helfen, es wiirde sich selbst im Meinungsstreit oder 
in  wissenschaftlicher Beweisfiihrung ermiiden. Was 
ha t jener in den ersten Revolutionsmonaten tagende 
Deutsche WirtschaftskongreB erreicht? Was h a t 
selbst eine so bedeutende Korperscliaft wic der 
Verein fiir Sozialpolitik auf seiner letzten Ta- 
gung tatsachlich fiir die Liisung der schwebenden 
W irtschaftsfragen geleistet? W aren die Erfolge 
des Sozialisierungsausschusscs derart, daB m an eine 
W iederholung auch un ter einer anderen Zusammen- 
setzung wiinschen sollte? Man muB vielmehr die 
Folgerung daraus ziehen, daB dieser Weg ganz aus- 
sichtslos ist.

Es g ibt ein M ittel, um  die W irtschaft vom P arla
mentarism us zu befreien: Es besteht in  der Zu
sammenfassung der oben erwahnten, in  wirtscliaft- 
licher undberuflicherV orbandsfreiheit entstandenen, 
Organisationen. Es muS versucht werden, diese 
Organisationen der Selbsthilfe so zusannnenzufassen, 
daB sie die Y crantwortung fiir die Leitung der ge
sam ten W irtschaftspolitik iibernehmen konnen. Eine 
solche verantwortungsvolle Zusam menarbeit haben 
w ir z. B. fiir die gesamten wirtschaftspolitischen 
Vereine der Industrie im  R e ic h s v e r b a n d  d e r  
d e u t s c h e n  I n d u s t r i e .  E ine ahnliche Zusammen- 
arbeit un ter geineinsamer Leitung findet zwischen den

Verbanden der Landw irtschaft im ReichsausschuB 
der deutschen Landwirtsch; f t s ta tt.  Ebenso is t der 
Handel, allerdings n icht in  seiner Gesamtheit, aber 
doch in yerscliiedenen Gruppen, straff zusammen- 
gefaBt. Auf der andern Seite sind es die Berufsver- 
bande der H ąndarbeiterschaft, die sich der verant- 
wortlichen Spitze d e r  G e n e ra lk o m m is s io n  d e r  
G e w e r k s c h a f te n ,  des  Z e n t r a lv o r s t a n d e s  d e r  
c h r i s t l i c h e n  G e w e r k s c h a f te n  und der H ir s c h -  
D u n c k e r s c h e n  G e w e rk v e re in e  unteistellen. 
Aueh die Angestellten- und Beam tenverbande streben 
nach Einheitlichkeit und Gesamtleitung. Was h a t 
eine solche Gesamtleitung zu bedeuten? Sio h a t die 
yieifach bestehenden Gegensatze zwischen den 
Gruppen ausgeglichen, so daB sich die angeschlossenen 
Verbande m it der H auptleitung aufs engste vcr- 
bunden fii lden. H ier entwickeln also die Organi
sationen aus sich heraus aufbaucnde, zusammen- 
haltende K rafte. Dieses Bestreben der Zusammen
arbeit h a t nun durch die A r b e i tS tg e m e i im h a f t  
d e r  i n d u s t r i e l l e n  u n d  g e w e r b l ic h e n  A rb e i t -  
g e b e r  u n d  A r b e i tn e h m e r  D e u t s e h l a n d s  fiir 
das gesamte Gebiet der Industrie ih r Endziel erreicht, 
indem sie die organisierte H andarbeiter- und Angestell- 
tenschaft einerseits und die organisierte Unternehmer- 
schaft anderseits tro tz  der bestehenden Gegensatze 
zur einheitlichen Regelung der W irtschafts-und Sozial
politik  zusammengefiihrt hat. Auch auf dem Ge
biete des Handels ist eine arbeitegemeinschaftliche 
E  nigung erfolgt. Die Landw irtschaft is t grund- 
satzlich von denselben Bestrebungen ausgegangen, 
h a t jedoch groBere Schwierigkeiten, da in der Land
w irtschaft die selbsttiitigen Organisationen bisher 
noch sehr im R iickstand sind. Immerhin ist der Land- 
bundgedanke das, was die Arbeitsgemeinschaft fiir 
Industrie und Handel ist. W enn nun zwischen den 
Organisationen von Landw irtschaft, H andel und 
Industrie ein Zweckverband gebildet wird, aus dem 
man den verfassungsmiiBig zu bildenden Reichswirt- 
schaftsrat zusammensetzt, dann schafft m an das, 
was uns allein aus der jetzigen Notlagc re tten  kann: 
e in e n  A rb o i ts a u s s c h u B  d e r  d e u t s c h e n  W i r t 
s c h a f t .

Eine solche Korperscliaft is t von einem Parlam ent 
wesentlich verschieden. H in ter dem ArbeitsausschuB, 
dem Reichswirtschaftsrat, w urden die Organisationen 
stehen. E in BeschluB im Reichswirtschaftsrat wiirde 
also verbindlich sein fiir alle angeschlossenen Yer- 
bande. Das bedeutet, daB der Kopf des Reichswirt- 
schaftsrats auch die H and hat, seine Beschlusse durch-. 
zufiiliren. Diese H and fehlt dem Parlam ent. D er 
R e i c h s w i r t s c h a f t s r a t  w iird e  a lso  w i r t s c h a f t -  
l ic h o  G e s e tz g e b u n g  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e  
V e r w a ltu n g  z u g le ic h  a u s iib e n  k o n n e n . Das 
entspricht dem Wesen der Organisationen uberhaupt. 
Eine Organisation g ib t sich selbst Gesetze, te rp flich te t 
sich zur Innehaltung und fiih rt sie aus. Gerade 
wegen dieser Gleichzeitigkeit der Gesetzgebung und 
Verwaltung wirken diese Organisationen so kraftvoll, 
Eben weil in der Gesamtfiilirung, in der Staatsleitung, 
dieses Yerfahren, das sich in der U nterfiihrung so
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auBerordentlich lebensfahig zeigt und sich in  aller 
Not ais die einzige Sclbsthilfe immer bew ahrt hat, 
nicht anerkannt wird, weil hier die Gesetzgebung 
von der Verwaltung getrennt und die Verwaltung 
auBerdem noch in das biirokratischc Staatsgetriebe 
und die freie Sclbstverwaltung der Betroffenen zer- 
sp litte rt ist, darum  is t die v o n r  Reich ausgeubte 
wirtschaftliche Fiihrung so hilflos. DaB die Ver- 
waltungsgcschiifte eines so organisierten Reichswirt- 
schaftsrats einhcitlich durchgefuhrt werden, dafiir 
b ttrgt die Geśchlossenheit der Organisationen, die 
sich aus einer jahrzchntelangen Entwicklung heraus 
freiwillig un ter diegcm einsam eLeitunggestellt haben. 
Es wiirde also in einer solchen Selbstverwaltung der 
W irtschaft n icht jenes Gegeneinanderarbeiten der 
Behorden geben, das in dem politischen System an 
der Tagesordnung ist.

E in  soleher Reichswirtschaftsrat kann aber auch 
n ic h t  n a c h  d em  p a r la m c n t a r i s c h e n  V cr- 
h a n d lu n g s v e r f a h r e n  arbeiten. E r  ist ganz wesent
lich auf dio freiwillige M itarbeit der hin ter ihm  stehen- 
den Verbiindo angewiesen, also muB cr versuęhen, 
allo Beschliisso nach Moglichkeit un ter Zustimmung 
aller Beteiligten zu fassen. Die Schiebung von zu- 
fiilligen Mehrlieiten muB vcrmieden werden. Is t das 
moglich ? Die erw&hntę Arbeitsgemeinschaft ha t ein 
neues Verfahren m itE rfolg angewandt: sie besetzt den 
Vorstand in den ve«jchi..:denen Gruppeń gleichmaBig 
m it Arbeitgebern und Arbeitnehmern und sclireibt 
vor, daB Beschlusse von der M ehrheit der Arbeitgeber 
sowohl wie der Arbeitnehmer getragen sein mussen. 
Dadurch wird ein zufiilliges Ueberstimmtwerden un- 
moglich gem acht, auBerdem wird die Sachlichkeit 
der Verhandlungen gewahrleistet. D a die w irtschaft- 
lichen Anforderungen nicht so oft wie die politischen 
Tagesmeinungen wechseln, is t ein ruhiger Verlauf 
der Yerliandlungen zu erwarten. Die Auseinander- 
setzungen unterliegen dem sachliclien Zwang und der 
Verantwortung vor den angeschlossenen Organi
sationen. Dic bcsoiidere Bedeutung dieser Zusammen- 
arbeit liegt darin, daB sie einen wichtigen L e b e n s -  
v o rg a n g  zum Grundsatz ihres Handclns m acht: 
die Zusam menarbcit von Kopf- und H andarbeit. 
Was wir im  taglichen Leben tausendfaltig vor uns 
sehen, das selbst verstandlicho Zusammenwirken von 
Kopf- und H andarbeitern, das.kann auch ein lebens- 
und leistungsfordernder Grundsjitz fiir die F iihrung in 
den allgemeinen Angęlegenheiten des Erwerbslebens 
sein. G ibt es einen S treit dariiber, was ein jeder zu 
tun  hat, wenn eine Maschine gebaut werden soli? 
U nbcstritten sind da die Aufgaben des Formers, des 
Putzers, des Bohrers usw. gegenuber denen des Kal- 
kulators, des K onstrukteurs, des Betriebsleiters usw. 
abgegrenzt. E ine solche Zusammenarbcit muB auch 
fiir dio gesamte W irtschaft moglich sein. Kopf und 
H and unterstehen dem sachliclien Zwang. Wenn 
sio ihm  gleicherweise gehorchen, iriuB eine Verstiin- 
digung moglich sein. Aus diesem beiderseitigen 
gleichen D ienst an der Sache ergibt sich der gleich- 
stellendc G rundsatz der Arbeitsgemeinschaft. Es

gilt, dieser Łębenserfąhrung auch in  der Gesamt- 
fiihrung dei W irtschaft Geltung zu verscliaffen.

Ohne politisch werden zu wollen, muB hier fest
gestellt werden, daB d asm  cli aui^clie W ahlverfahren, 
das bezeichnenderweise keinem einzigen Arbeitsvor- 
gang zugrundc liegt, die auBerordentlich vielfaltigcn 
Beziehungen der w irtsehaftlichen Arbeitsvorgange 
auflost, um  sie auBerlich zusammenzukniipfen. 
W ahrend unser politisches Leben durch den mecha
nischen Stim m zcttel geregelt w ird, bleibt die wirt- 
schaftlich organisierte Selbstverwaltung in engem 
Zusammenhang m it der praktischen Arbeit.

Dementsprechend also miiBte der Reichswirt
schaftsrat zusammengesetzt werden, dam it seine 
Y ertrcter die Y erantwortung fiir ihre Organisation 
Ubernehmen konnen. E r diirfte iiicht durch will- 
kurlich „berufene" Mitglieder beeinfluBt werden. 
Selbstverstilndlich sollen alle werktiltigen Kreise an 
ihm  A nteil nehmen. Es geniigt, daB m an ihn un- 
parteiisch nach dem G rundsatz: Kopf- und H and
arbeit oder Arbeitgeber und leitende Berufe einer- 
seits und Arbeitnehm er anderseits aufbaut, dann 
konnen auf jeder Seite nach eigenein Ermesscn neu 
sich bildendo Organisationen hinzutreten. W er die 
Aufnahmebedingungcn erfiillt, sollte sich entscheiden 
konnen, au f welche Seite des Reichswirtschaftsrats 
er tre ten  will, Die Gleichbercchtigung beider Seiten 
wird dadurch n icht verilndert, immer bleibt die Mehr
heit auf b e id e n  Seiten zum BeschluB erforderlich. 
So konnten auch V ertreter der W issenschaften und 
der wirtsehaftlichen Tages- und Faehpresse sich ein- 
ordnen,nachdem  iiber dic Anzahl der hinzuzuziehenden 
V ertreter Uebereinstimmung erzielt worden ist. Man 
beachte, daB die ganze Zusammcnsctzung immer nur 
un ter dcm Gesichtspunkt der Freiwilligkeit erfolgen 
muB, dam it die spatere Zusam m enarbeit tatsachlich 
zur Selbstverwaltung werden kann.

E in  soleher Reichswirtschaftsrat bau t sich natiir- 
lich auch ganz anders auf, ais ein Parlam ent. 
Man kann niclit daran denken, d a3 Plenum  zur. 
alles entsclieidenden Stello ,zu machen. Vielmehr 
w urden die Erwerbsgruppen ihre Angelcgenheit so 
weit un ter sich zu regeln haben, wie sie niclit m it den 
Belangen der anderen Gruppen zusammenstoBen. 
Die Regel miiBte also sein, daB die industrielle 
Arbeitsgemeinschaft die sie betreffenden Fragen so 
weit entsclieidct, wie n icht die Zustimmung des 
Handels, des Handwerks oder der Landwirtschaft 
notig ist. Innerhalb der industriellen Arbeitsgemein
schaft waren es natiirlich die einzelnen Industrie
zweige, die Fachgruppen, welche die Selbstverwaltung 
ihrer Angelegcnheitcn zu ubernehmen hatten .

Von unten  herauf sieht sich die Organisation 
folgendermaBen an:

Dic grundsatzlichen MaBnahmen werden den 
Untergruppen zur Stellungnahme yorgelegt. Es 
findet hier eine Klarung s ta tt.  Die Z en tra lrab an d e  
schaffcn den Ausgleich zwischen Meinungsverschieden- 
lieiten. E in BeschluB also, fiir dessen Durchfiihrung 
sich die Organisationen einsetzen, beruht demnach
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auf der Uebereinstimmung m it der Mehrheit der 
organisierten Berufsgenossen. Es wiirde somit jede 
grundsatzliche MaBnahmc die verschiedenen Organi- 
sationen gewissermaBen wie Kliiranlagen durchlaufen. 
Was sieli dagegen lediglich auf die Interessen der 
Untcrorganc bezieht, wird im  dortigen Geschiifts- 
bereich erledigt werden, soweit cs n icht zu SfrcH pf 
kciten m it anderen Gruppen fiihrt.

So schwierig dem Fernerstehenden eine solche 
Zusam menarbeit erscheint, tatsllćh 1 ich ist sie gang 
und giibc in allen leitenden Verbiinden, ob es die 
Generalkonunission der Gewerkschaften oder ob es 
der Reichsverband der deutschen Industrie ist. 
Diese Zusam menarbeit ist in jahrzchntelanger Er- 
fahrung ermiiglicht worden. DaB die Arbeitsgemein- 
schaft in diesem Sinne noch nicht fertig ausgebaut 
ist, liegt an der mangelnden Untcrordnung innerhalb 
der Gewerkschaften; die Garung in der Arbeiter- 
schaft ha t den EinfluB der Gewerkschaftslcitung żu
ru ckgedriingt. Die Bildung von Organisationen 
neben der Arbeitsgemeinschaft wird nie zu ver- 
hindern sein. Die H auptsache bleibt, daB sich die 
Regierung nicht abbringen liiBt von dem Grundsatz, 
allein die sachliche Arbeit anzuerkennen.

K ann m an nun von einer solchen organisierten 
Kamm er der Arbeit eine besserc Leitung unseres 
W irtschaftslebens erhoffen? Wenn Sachlichkeit die 
Vorbedingung jeder Besserung ist, ja! Diese Sach
lichkeit /w ird in einer solchen Gesamtorganisation 
rerb iirg t. Man betrachte die untersten Organisationen, 
beispielsweise die Ortsgruppen von Berufsverbiinden. 
Vom Vertraucn seiner Berufsgenossen getragen, wird 
meistens auf Vorsch!ag des Vorstandes der Vor- 
sitzende durch Zuruf gewahlt. D am it t r i t t  der Sach- 
verstiindige, der Fachm ann, a n  die Spitze. Das>Ver- 
trauen seiner Berufsgenossen ist seine Starkę. Schon 
das W ort ,,Zuruf“ weist darauf hin, daB hier jede 
W ahlmache ausscheidet. Der gleiche Vorgang wieder- 
holt sich, wenn dic Ortsgruppen ihre V ertreter in die 
Bezirksgruppen und diese ihre Y ertrctcr in dic Ge- 
samtleitungcn entsenden. Auch hier schickt man 
den besten Mann vor. So S te l l i  a lso  e in  a u s  d e r  
O rg a  i s a t io n  g b i l d e t e r  R e ic h s w i r t s c l i a f t s -  
r a t  l a t s a c h l i c h  den  b rs t<  n ? a c h v e r s t i in d i -  
g e n r a t  des d e u t s c h e n  W ir ts c h  aft. s ie i- en d a r .

Abgesehen von dieser Personalfrage w irkt aber 
auch der ganze arbeitsgemeinschaftliche Organisa- 
tionsgrundsatz sachlich fórdernd. Schon oben wurde 
auf die Sachlichkeit der Beschliisse hingewiesen. 
Aber auch aus der Vorbcdingung der arbeitsgemein- 
schaftlichen Verstandigung zwischen den gegne- 
rischcn Organisationen ergibt sich eine Kliirung der 
streitigen Angelegenheiten. W enn sich z. B. ein 
Angestelltenverband entschlicBt, an der industriellen 
A rbeitsgem elischaft teilzunehmen, um im Reichs- 
w irtschaftsrat vertreten zu sein, so muB er eine 
Verstandigung m it der b.etrefferfden Unternehmer- 
schaft suchen. Diese Verstiindigung is t gar n icht zu 
unigehen, da die Selbstver\valtung es notwendig 
m acht, daB auch bisher gegnerische Yerbande in

Orts-, Bezirks- und Fachgruppen zusammenarbeiten. 
Sachlichkeit nnd Verantwortung also ist.es, was eine 
solche ergm isierte Kamm er der Arbeit in unser 
W irtschaltsleben hineintriigt. Daraus kann sich auch 
die Erneuerung der Gesinnung ergeben, ohne die 
wir nicht zur Schaffensfreudigkeit zuruekkehren 
werden. Sie kann aber auch das Ve langen der nach 
oben driingenden Kriifte der Ilandarbciterschaft und 
Angestelltenschaft befriedigen, indem sie eine Mit
w irkung bei der Regelung der gesamten W irtschafts- 
politik an verantw ortlicher Stelle moglich m acht.

Um diese verantw ortliche Teilnahmc bis in den 
Betrieb hinein wirken zu lassen, konnten Betriebs- 
riite, richtig aufgebaut, die geeignete Verbindung 
herstellen. Darii ber h a t H err Generaldirektor 
V ó g le r ,  der Vorsitzende des Vereins deutscher Eisen
huttenleute, anliiBlkh der Iiauptversam m lung vom 
11. Mai 1919 folgende Ausfiihrungen gem acht:

„D ie Gewerkschaften waren bisher nur eine 
Vertrctung der Berufe. Das mo.chtc hingehen, so- 
lange sich ihre Tiitigkeit auf sozialc und Lohnfragen 
beschriinkte. Je tz t, wo die Arbeitsgem einschaft 
den ganzen groBen Bereich der W irtschaft in ihr 
Arbcitsfeld einbeziehen will, is t die Zusammen- 
setzung der Gewerkschaften n icht mehr die rich- 
tige. Die wirtschaftlichen Organisationen der 
Arbeitgeber,sind auf solche W irtschaftsbetatigung 
eingestellt, sie sind aus ihr hervorgegangen. Aus- 
gehend von den Lebensbediirfnissen des einzelnen 
W erkes fanden sich die Arbeitgeber zusammen zur 
Forderung der gemeinsamen Interessen des Bc- 
rufes, der w irtschaftlichen Bezirke und dam it der 
Gesamtheit. Sie fuBen aber zu guter L etzt immer 
wieder im einzelnen W erk. Das ist bisher bei den 
Gewerkschaften n icht der Fali. Der Gewerkschaft 
fehlt noch dieser enge Zusammenliąng m it den 
Lebenszentren der W irtschaft, m it den Werken. 
Sie v ertra t gewissermaBen die Arbeitnehmer, indem 
sie sie aus den W erken herausliolte und zur Klassen- 
gemeinschaft zusammenschloB.

Es liegt nun der Gedanke nahe, zu yersuchen, 
ob n icht eine Yerbindung zwischen Gewerkschaft 
und B etriebsrat moglich ist, um durch diese y e r
bindung der Gewerkschaft den noch fehlenden 
wirtschaftlichen S tiitzpunkt • geben zu konnen. 
Auch die Gewerkschaft wiirde dann gleibh den Or
ganisationen der Arbeitgeber im  einzelnen W erke 
fuBen. Die Gewerkschaften sollen aufbauen und 
erhalten lernen. Die Gemeinschaft der Arbeit- 
nehmefintcresSen innerhalb des Berufsverbandes 
bliebe dabei unberiilirt, genau so, wie sich die im 
Geschaftsleben in scharfem W ettbewerbe stehenden 
Arbeitgeber docli zur gemeinsamen Vertretung 
der Interessen ihres Berufes, ihres Bezirkes und 
schlieBlich der gesamten Industrie zusammenfinden.

DaB es einer langen planmaBigen A rbeit be
darf, um diese neuen Gebilde auch wirklich zu 
nutzbringender M itarbcit heranzuziehen, liegt auf 
der H and. Daraus werden den Betriebsleitern 
neue, wichtige und sehr schwierige Aufgaben er-
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waclisen, anderseits aber werden den Gewerk- 
schaften . ganz neue Lebenskriifte zugefiihrt, die 
wahrscheinlich allmahlich eine innere Umbildung 
notig machen, dic a b e r—  davon bin ich iibcrzeugt
—  eine groBe Kriiftigung der Gewerkschaften und 
dam it eine Stiirkung unserer Arbeitsgem einschaft 
herbeifiihren werden.“

Die Betriebsraie miissen, um  sie in  die S elbst- 
verwaltung der deutschen W irtschaft einzuordnen, 
an die Vereinbarungcn der zustiindigen Arbeits- 
gemeinschaften und des Reichswirtschaftsrats gc- 
bunden sein, dann ware ein Zusammenarbeiten der 
gesamten Organisationen bis in  den Betrieb hinein 
moglich.

Aus einer solchen Regelung der wirtschaftspoli- 
tischen Verhaltnisse und der besondereń Betriebs- 
yerhiiltnisse wiirde dann das Vertrauensverhaltnis 
entstehen mussen, das die werktiitigen Kreise brau- 
chen, um  m itcinander arbeiten zu konnen. Aus 
diesem Vertrauen lieraus konnte dann der Unter- 
nehmer die geschilftliche Tiitigkeit ausiiben, ohne 
dureh dauernde Beaufsichtigung gestort zu werden. 
Dadurch wiirde der gesunde Gedanken der Selbst- 
hilfe m it dem Grundsatz der verantwortlichen Zu- 
sam m enarbeit aller vereinigt. Das erscheint vielleicht 
umstiindlich, aber jede hohere Lebensform ist mannig- 
faltiger aufgebaut ais die vorhergehende. In  Wirklich- 
keit ist ein solches Zusammenspiel aller K rafte so 
lebendig und tatkraftig , wic wir es in unserer Not 
brauclien.

Es wird sich vielleicht nun die Frage ergeben, wo 
die Verbraucher bleiben. D a ist zunachst darauf hin- 
zuweisen, daB jeder Verband der Verbraucher eines 
anderen ist. Die M aschinenbauanstalten sind. die 
Verbraucher der Walzwerke, die Walzwerke die 
Verbraucher der H u tten  usw. Anderseits greifen 
auch die groBen Erwerbsgruppen der Industrie, des 
Handels und der Landwirtschaft in dieser Weise 
ineinander. Die Baumwollindustric ist der Ver- 
braucher des Baumwollhiindlers, die Landwirtschaft 
ist der Yerbraucher der Fabriken fiir landwirtschaft- 

i liche Maschinen, der Hersteller von Kleidung und 
Schuhzeug usw. Ueberall also steh t die Giiter- 
erzeugung schon zueinandcr im  Verhiiltnis von Er- 
zeuger und Ve;arbeiter, von Herstellung und Ver- 
brauch. Die reinen Verbraucher, deren Klagen 
meistens mehr allgemeiner N atur sind, haben ihre 
Vertretung zweckmaBig im Reichstag, dei sich dieser- 
halb m it dom Reichswirtschaftsrat, ais dcm Pro- 
duktionsrat, in Yerbindung zu setzen haben wiirde. 
Die Vermittlung \ iibernimmt eine Regierung, die 
von den breitesten Kreisen der Verbraucher ge- 
wiihlt worden ist. Im  iibrigen steh t dem nichts im 
Wege, daB die orgatiisierten Verbraucher, z. B die 
IC nsumvereine, ferner der Deutsche Stadtetag, die 
Vereinigung der preuBischen Landkreise, yielleieht 
aueh der Deutsche Industrie- und Handelstag (die 
Vereinigung der Handelskammern) ais Vertreter 
der ortlichen Belange, im Reichswirtschaftsrat Sitz 
und Stinune erhalten. Nur dagegen richten sich die

B e d e n k e n , daB m a n  in  d ie  L e i tu n g  d e r  Gii- 
te r e r z e u g u n g  V e r t r e te r  b e r u f t ,  d ie  n ic h t  
v e r a n tw o r t l ic h  daran te ilnehm en konnen . Das 
muB vcrmieden werden. Die reinen kulturellen Be- 
rufe miiBten dementsprechend ihre Vertretung im 
Reichstag finden, was bereits der Fali is t und sieli 
unschwer dureh EinfluBnahme auf die Parteien er
reichen laBt.

Besteht nun die Moglichkeit, daB bei der Bildung 
des Reichswirtschaftsrats in  der hier geschilderten 
Weise yorgegangen werden kann oder w ird? Ar- 
tikel 162 der neuen Reichverfassung sieht die Bildung 
eines Reichswirtschaftsrates vor. Die betreffende 
Bestimmung lau tet:

„Die Bezirksarbeiterriite und der ■ Reichs- 
arbeiterrat treten  zur Erfiillung der gesamten 
wirtschaftlichen Aufgaben und zur M itwirkung bei 
der Ausfiihrung der Sozialisierungsgesetze m it den 
Vertretungen der U nternehm er und sonst be- 
teiligter Volkskreise zu Bezirkswirtschaftsraten und 
zu einem Reichswirtschaftsrat zusammen. Die 
Bezirkswi. tschaftsriite und der Reichswirtschafts
ra t  sind so zu gestalten, daB die wichtigsten Berufs- 
gruppen entsprechend ihrer wirtschaftlichen und 
sozialen Bedeutung darin vertreten sind.“

Die dam it angekiindigte Neugestaltung der sozial- 
und wirtschaftspolitischen Zweckvertretung konnte 
den Bestand der Arbeitsgemeinschaft gefiihrden. 
Reichswirtschaftsrat und Bezirkswirtscliaftsratesollen 
anscheinend dieselben Aufgaben haben, zu deren 
Losung sich die Organisationen der Arbeitgeber und 
A rbeitnehm er zusammengeschlossen haben. Auch 
der Aufbau der Arbeitsgemeinschaft stoBt m it den 
geplanten Korperschaften zusammen, da auch die 
Arbeitsgemeinschaft auf ortlicher und bezirklicher 
Zweckgemeinschaft beruhende Untergruppen um- 
faBt. D am it konnte die Arbeitsgemeińschaft in Gefahr 
geraten, dureh die Form des von der Reichsverfassung 
geplanten Reichswirtschaftsrates und der Bezirks- 
w irtscliaftsrate ausgeschaltet zu werden. Diese 
W irkung wiirde nam entlich dann eintreten, wenn 
diese Korperschaften von der Regierung willkiirlich 
berufen und besetzt wurden. Dann wiirden die in 
jahrzehntelangcr jirb e it aufgebauten Organisationen 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgeschaltet 
werden.

A rtikel 162 der Verfassung eu thalt nun iiber das 
W ahlverfahren der Bezirkswirtschaftsrate und iiber 
die Zusamniensetzung des Reichswirtschaftsrats keine 
ausdrii cklichen Bestimmungen. Es besteht also die 
Muglichkeit, daB die oben geschilderten Grundsiitze 
der arbeitsgemeinschaftlichen Organisationen auch 
bei der Zusamniensetzung der Bezirkswirtschaftsrate 
angewandt werden. E in  solches Verfahren wiirde es 
gestatten , daB die Bezirksw irtschaftsrate ais „nach 
W irtschaftsgebieteli gegliederte Arbeitsgemeinschaf- 
te n “ ausgestaltet werden. Die Bestinunungen des 
Artikels 162 lassen auch dem W ortlaut nach diese 
Moglichkeit zu. Es heiBt ausdriicklich: „D ie Be-
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zirksarbeiterriitc treten m it den V e r t r c tu n g c n  
der Unternehmer zu Bezirkswirtschaftsriiten zu
sammen.11 D am it w ird also fiir die Organisationen 
der Unternehmer ausgcsproclien, daB sie fiir die 
Zusammensetzung auf Arbeitgcberseite maOgebend 
sind. D arauf liiBt auch die Vorschrift sclilieBcn, daB 
„die Bezirksw irtschaftsratc und der Reichswirt- 
schaftsrat so zu gestalten sind, daB die w ic h t ig s te n  
Berulsgruppen entsprechend ilirer wirtscliaftlichen 
und sozialen B e d e u tu n g  darin vertreten sind.1' 
Aus dem W ortlaut der angefiihrtcn Bestimmungen 
kann som it geschlossen werden, daB die Regierung 
bei der Bildung der Bezirkswirtschaftsratc n icht an 
W ahlkorperschaften, sondern an ein Abordnungs- 
verfahren denkt. Die Abordnung von Vertrauens- 
mannern iniiBte aber Sache der freien Organisationen 
der Hand- und Kopfarbeiter sein. Ob die Zusammen
setzung der Arbeitnehmerscite sich auf den Bezirks- 
arbeiterrilten oder auf den gewerkscliaftlichcn Organi
sationen aufbaut, sei den Vorschlagen dor Gewerk
schaften uberlassen. Daraus ergibt sich, daB der Auf
bau der Bezirkswirtschaftsriite nur nach dem arbeits- 
gemeinschaftlichen Verfahren erfolgen kann. Die- 
selbe Folgerung muB auch hinsiehtlich des V er- 
h a n d lu n g s y e r f a h r e n s  aus dem § 162 gezogen 
werden. Da die „w ichtigsten Berufsgruppen ent- 
sprechend ihrer wirtscliaftlichen und sozialen Be
deutung11 im  Reichswirtscliaftsrat und in  den Be- 
zirkswirtscliaftsriiten vertreten sein sollen, ist eine 
nach der Zahl der Berufsangehorigen bemessene 
Stiinmberechtigung und dem entsprechender Melir- 
heitsbeschluB ausgeschlossen. Sonst wiirde sich

ergeben, daB alle fiihrenden Berufe durch die Massen- 
organisationen iiberstim m t wurden. Es kommt also 
tatsiichlich fiir dic Arbeitsordnung der Bezirkswirt- 
schaftsrate und des Reichswirtscliaftsrates nur das 
oben geschilderte gleichberechtigte Zusammenarbeiteii 
in  Frage, boi dem  es sich n icht um  Abstimmungen, 
sondern um  eine Verstandigung zwischen Kopf- und 
H andarbeit handelt. Daraus ergibt sich, daB die 
geplanten Bezirkswirtschaftsriite nicht.s anderes sein 
konnen ais die Orts- und Bezirksgruppen der Arbeits- 
gemeinschaft.Es mii lite demnach verlangt werden, daB

1. der Reichswirtscliaftsrat sieli aus den A rbeits
gem einschaften von Industrie, Handwerk, Handel 
und L andw irtschaft und ihrer Fachgruppen zu- 
sammensetzen soli,

2. daB die Bezirksgruppen der Arbeitsgemein- 
schaft ais Bezirksw irtschaftsratc anzuerkennen sind, 
die noch zu bildenden Bezirkswirtschaftsriite gleich- 
berechtigt aus den Organisationen der Arbeitgeber 
und der A rbeitnehm er zusammenzusetzen sind. Den 
Arbeitnehm erorganisationen miiBte es iiberlassen 
bleiben, sich m it den Bezirksarbeitcrriiten iiber die 
A rt ih rer V ertretung im  Bczirksw irtschaftsrat zu 
einigen.

So konnte ein lebensvollcs Gebilde entstehen, 
das die schweren Gefahrcn der willkiirlichen Mechani- 
sierung des W irtschaftslebens vermcidcn wiirde. Die 
Regierung, die im  allgemeinen der Arbeitsgemein- 
schaft wohlwollend gegenubersteht, wird sich der 
E rkenntnis von der W ichtigkeit eines organischen 
Aufbaues des Reichswirtscliaftsrates n icht ver- 
schlieBen konnen. ;

Zuschriften an die Schrifdeitung.
(Fiir dic In dieser Abteilung erschelnenden Ver5ffentUchungen tibernimmt die Schrlftleltung keine Verantwortung.)

Beton aus Hochofenschlacke.
In  Nr. 7, 1919, dieser Zeitsehrift ist von hi^tten- 

mannisener Seite iiber mcinc im H erbst 1918 ver- 
offentlichte Druckschrift obigen Titels eine Be- 
sprechung erschienen, deren Form  und Inhalt mich 
zu einer Erwiderung notigt. Es konnte auffalleń, 
daB diese Erwiderung erst je tz t erscheint, ich darf 
jedoch hierzu bemerken, daB mir nach meiner Riick- 
kehr vom Felde die in Rede stehende K ritik  erst 
verhiiltnismaBig spa t zu Gesiclit gekommen ist, 
und daB ich seither schon zweimal ohne Erfolg ver- 
sueht habe, in „S tah l und E isen" ebenfalls zu W ort 
zu kommen. In A nbetracht des Verhaltens der 
Schriftleitung yon „S tah l uncl Eisen11 sehe ich mich 
genotigt, mich nachstchend auf nur wenige Zeilen 
zu bescliranken, und behalte mir vor, mich an anderer 
Stelle eingehender auszusprechen (siehe meine in
zwischen crschienenen Darlegungen in  „B eton und 
Eisen1* 1919, H eft X II /X III ) .

1. Was die G ru n d e  d e r  E n t s t e h u n g  d e r  
D r u c k s c h r i f t  anlangt, so sind diese meines Er- 
achtens seinerzeit in  den Spalten von „B eton und 
Eisen11, in welcher Fachzeitschrift die Angelegenheit

ihren Ausgang nahm , von mir bereits geni;gcnd 
klargcstellt worden. Der Vcrein deutscher Eisen
hutten leu te bemiingelt in seiner K ritik, daB aus 
m einer Darstellung „ in  keiner Weise zu erkennen 
sei, auf welchen Vorgang die Entstehung der Druck
schrift zu erkennen is t11. Ais ich dies nun nachliolen 
und ausftihrlicher darauf eingehen wollte. wurde 
dies m it Schreiben vom 18. Ju n i 1919 abgelehnt 
m it der Begrundung, daB „es keinen W ert habe, noch 
mehr iiber die Entstehungsgeschichte der Druck
schrift in dio Oeffentlichkeit zu bringen11. Der 
Verein deutscher Eiscnhi ttenleute se tzt sich hier- 
durch in yolligen W iderspruch m it seiner eigenen 
K ritik. AuBerdem S te lle  ich fest, daB das M anuskript 
vor Drucklcgung dem Vcrein deutscher Eisenhi'. tten 
leute volIstandig vorgelegen hat, ohne daB ein dies- 
bezi':glicher W unsch geauBert worden ware. Im 
iibrigen ist nunm chr aus dem oben erwahnten H eft 
von „B eton und Eisen11 vom August 1919 alles 
N ahere zu entnehmen.

2. In der Bespreehung w ird m ir dann ferner 
der besondere Yorwurf gem acht, daB ich eine ge-
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troffcne Vereinbarung vcrletzt und durch Nennuug 
solcher Firmen, welche Versagcrf;ille m it Hochofen-. 
schlacke gehabt liaben. diese Firmen yielleieht in 
geschiift licher Hinsiclit irgendwie geschiidigt habe. 
Es sei mir von seiten des Vereins deutscher Eisen- 
h iitten leu te zur Pflicht gem acht worden, bei der 
E rorterung  der Falle sęhleehtcr Bewahrung von 
Hochofenschlacke zu Betonzwecken von der Nen
nung irgendwclcher Namen abzusehen. Diesen 
Vorwurf weise ich ebenso huflich wie bestim m t auf 
das entschiedenste zuriick. Sowohl bei den raflnd- 
lichen Unterhandlungen ais auch in dem Schreiben 
vom 30. April 1918 des Vercins deutscher Eisen- 
liiittenleute ist zwar davon gesprochcn worden, 
daB „in allen Fallen von einer Namensncnnung 
abgesehon w ird", jedoch war dabei meiner Auffassung 
nach immer nur die Redo von den H iittenw erken, 
welche m it der Verwcndung von Hochofenschlacko 
schlechte Erfahrungen gem acht haben. Dies kommt 
auch in dcm Schreiben des Yereins deutscher Eisen- 
hu ttenleutc zum Ausdruck, wo es heitit: „Bezi glich 
der Nameńt-nehiijing dei einzelnen H u tt en werke 
teilen wir Ihnen mit, dali wir auf unserem urspriing- 
liehen S tandpunkt stehen bleiben mussen, wonach 
eine Namensncnnung der einzelnen Werke n icht 
in Frage kom m t.“ Es ist auch tatsachlich in der 
ganzen DruckschrifE von mir kein einziges H utten- 
werk m it Namen genaiint worden.

Aber ganz abgesęhen von der vielleicht unter- 
schicdlichen Auffassung in der Auslegung der ge
nannten  Vereinbarung berufe ich mich vor allem 
auf dic Tatsache, daB ich selbstvcrstiindlieli in dieser 
ganzen Frage nicht nur m it dem Yerein deutscher 
E isenhuttenleute, sondern nainentlich auch mit dem 
Deutschen Beton-Verein sowie m it einigen Beton- 
firmen in regem Briefverkehr gestanden hatte . 
Diesem Briefwechsel verdankc ich u. a. vor allen 
Dingen die niiheren Angaben iiber die Versagerfiillc 
Nr. 1, 2 und 5 der dort genannten Firma. Von keiner 
Seite —  weder vom Deutschen Beton-Vcrein noch 
von den betreffenden Firmen — ist m ir eine Be- 
schriinkung in der Namensncnnung auferlegt worden. 
Im  Hinblick auf den mir gemachten Vorwurf habe 
ich mich sofort m it den betreffenden Stellen aufs 
neue ins Benehmcn gesetzt und habe vom Deutschen 
Beton-Yerein dic Erm achtigung erhalten, hiermit 
zu erklarcn, daB es mein gutes Recht War, auch bei 
den Versagerfallen die ausfuhr en den Firmen zu 
nennen. Der Deutsche Beton-Yerein bestutigt mir, daB 
ich hierzu vom Vorsitżenden desselbcn sowie von 
dem Inhaber der betreffenden F irm a dip aiisdri ck- 
liche Erlaubnis hatte. Der Deutsche Beton-Vcrein 
ist m it mir der Ansieht, daB die Yeri ffentlichung 
seiner Angaben und derjcnigen der betreffenden 
Firm en keinesfalls irgendwelcher Yereinbarung oder 
Genehmigung durch den Verein deutscher Eisen
hu tten leu te unterlag.

Der in der Besprechung erhohene Vonvurf ist 
auch deshalb so vollstiindig gegenstandslos, weil 
die Falle Nr. 1, 2 und 5 bereits 25 Jah re zuruckliegen

und weil auBerdem infolge der m it der Hochofen- 
schlacke damals gemachten schlechten Erfahrungen 
die genannte F irm a fernerhin Hochofcnschlacke 
nur noch selten und in geringem Umfange verwcndet 
h a t und auch in Zukunft auBerordentlich vorsichtig 
bleiben wird. Irgcndwelche geschaftliche Schadigung 
kann also m it dem besten Willen n icht mehr ein- 
treten .

Da mir bezrglićh meiner weiteren Ausfiihrungen 
die Schriftleitung von „S tah l und Eisen“ das Wort 
abgcschnitten hat, sehe ich mich wiedcrholt gcni.tigt, 
hier von weiteren Entgegnungen abzusehen und auf 
„B eton und Eisen '1 1919, H eft X II /X II1 , zu ver- 
weisen.

D a r m s ta d t ,  im Oktober 1919.
Professor ®r.*3ug. A . Iileinlogel.

* *
*

Zu der vorstehenden Zuschrift von Prof. Dr. A. K. 
haben wir folgendes zu bemerken: Die beiden Zu- 
schritten von Kleinlogcl zu unserer K ritik1) seines 
Buches, deren Aufnahme in der uns vorgelcgten 
Form  wir zwei mai abgelehnt hatten , waren auBer
ordentlich umfangreich und steilten fast lediglich 
W iederholungen dessen dar, was er bereits in seiner 
Druckschrift selbst gesagt hatte . Sie enlhiolten 
zudem Unterstellungcn fiir uns zu tiefstehcnder 
beleidigender A rt, auf die wir in unserer Zeitschrift 
einzugehen keinen AnlaB hatten . W ir haben Klcin- 
logel aufgefordert, seine Zuschrift inhajtlich auf 
unsere K ritik  zu beschranken. Nachdein er dies 
nunmehr, wenn auch in etwas eigenartiger Begriin- 
dung, getan hat, konnten wir uns zu ihrer Veroffent- 
liehung entschlieCen.

Zu P u n k t  1 ist iiber die Entwicklung der ganzen 
Angelegenheit, die nunmehr, nachdem die Sache 
an die Oeffentlichkeit gezogen ist, gegen unsere 
fri here Absicht an dieser Stelle eriirtert werden 
muB, folgendes zu sagen: Die erste Veroffentlichung 
Kleinlogcls iiber diesen Gegenstand in „Beton und 
Eisen“ s) cnthielt fast ausschlieBlich Behauptungen, 
die den Tatsachen ins Gcsicht schlugen. Das Niihere 
dariiber findet sich in der Einleitung der kritischen 
Besprechung der D rucksehiift von Kleinlogel im 
Februarhcft von „S tah l und Eisen“ , S. 172, worauf 
wir. um schon Gesagtes nicht zu wiedcrholen, hier 
hinweisen. Zuniichst hatten  wir die Absicht. eine 
so leichtfertige Darstellung an derselben StMle al3 
solche in gebi hrender Form zu kennzeichnen.

Alier auf den E rnst der damaligen Zeitverhiiltnisse 
R iicksicht nehm end,'liaben wir uns damals nach 
langer Ueberlcgung entschlossen, von einer scharfen 
cffentlichen Polemik gegen Kleinlogcl abzusehen, 
und uns durch die Vermittlung der Schriftleitung 
von „Beton und Eisen" mit dcm n ic h t  g ez e ich - 
n e te n  V e r fa s s e r  des fraglichen Artikels in Ver- 
bindunfr gesetzt. W ir haben ihm dann Gelegenheit

>) St. u. E. 1919, 13. Febr., S. 172/6.
*) Beton und Eisen 1917, 15. Jan ., S. 95.
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gegeben, unsere Akten einem genauen Studium 
zu unterziehen, und cr h a t auch in mehreren Aus- 
sprachen unumwunden das Unrichtigc seiner ersten 
Ausfiihrungen uns gegeniibcr zugegeben. In einer 
spateren Druckschrift iiber die Schlackenfrage felilt 
aber jeder Hinweis auf diese seine friiheren falschen 
Behauptungen und worauf s ie . zuruckzuf iihren sind, 
niinilich auf seino uiizulangliche U nterrichtung. 
Wenn wir, wie Kleinlogel schreibt, es spater abgo- 
lehnt haben, s e in e  Ausfiihrungen iiber die E nt- 
8tehungsgeschichte der Druckschrift in die Ocffent- 
lichke.it zu bringen, so geschah das, weil sie den Kern 
der Sache nicht trafen und weil ferner in unserer 
K ritik1) den Interessenten schon alles mitgeteilt 
worden war, was hieruber von allgemeineni Be- 
lang war.

Zu P u n k t  2. W ir haben Kleinlogel anlaBlich 
seiner versehiedenen persiinlichen Riickspraehen 
hier in Dusseldorf k lip p  u n d  k la r  zum Ausdruck 
gebracht, daB wir von jeglicher Namensnennung in

>) St. u. E. 1919, 13. Eebr., S. 172/6.

der Broschiire bei der Beschreibung von Unfallen 
abzusąhen biiten.

DaB Kleinlogel nach VeroffentIichung seiner 
Broschiire und nach Erscheinen unserer K ritik1) 
vom Deutschen Beton-Verein die Ermiichtigung 
erbeten und erhalten hat, zu erklaren, daB es sein 
gutes Recht war, aucii bei den Versagerfiillen die 
ausfiihrenden Firmen zu nennen, andert nichts an 
dem Vorwurf, den wir ihm gerechterwejse machen 
k innen , gegen unsere Vcreinbarung gehandelt zu 
haben. Uebcrdies ist ihm gelegentlich der miindlichen 
Verhandlungen zur Bedingung gem acht worden, von 
der Namensnennung der beiden G u Uch ter in einem 
Falle des Versagens abzusehen. Auch gegen diese 
Vereinbarung ha t Kleinlogel verstoBen, was er auch 
selbst in einem Schreiben an uns zugibt und bedauert.

Zu der von Kleinlogel angezogenen ausfi hrlichen 
E rcrterung der Angclegenheit in „Beton und Eisen" 
werden wir gegebenenfalls in genannter Zeitschrift 
eingehend Stellung nehmen.

D u s s e ld o r f ,  im Oktober 1919.
Yerein deutscher Eisenhilllenleute.

Umschau.
Praktische Erfahrungen aus dem Hoehofenbetrieb 

im Clevelandbezirk

fiberschreibt H. G. Seott einen urafangreiohen Vortrag, 
den er gelegentlich der Januarversammlung der Cleve- 
land Institution of Engineers hielt1). Er beginnt mit 
den Anspriiehen, die an Ingonioure und Werksbeamte zu 
stellen sind, und geht dann auf Betriebseinzelheiten iiber. 
Er stellt fest, daB der Wert _des Kokses in den letzten 
Jahren stark zuriickgegangen sei; habe doch z. B. Durham- 
KokB im Mai 1914 ais Mittel aus zwanzig Sorfcen einen 
Kolilenstoffgehalt von 84,5 %  gehabt gegen 81,4 % im 
Mai 1918. Dabei sei der Riickgang in einzelnen Sorten 
noch viel bedeutender, ais dio Durchschnittszahlen er- 
kennen lieBen, da 87%  und 74%  C ais Grenzwerte er- 
m ittelt wurden. Scott verlangt deshalb eino Preisskala, 
ahnlich wie sie beim Einkauf von Eisenerz ublich ist. 
Auf keinen Eall diirfo aber Koks mehr wio 2 %  Niisse 
enthalten. Auch ein Nachweis uber dio physikalischen 
Eigenschaften des Kokses sei angebracht.

Nach Besprcchung einer Reihe von Fragen, die den 
Kalkstein, dio Erze, das Rosten deraelben und dio Wir- 
kungsweise der Gichtverschlusso botreffen, die aber fiir 
unsero Verhaltnisse niclits Neucs bringen, verbreitet sieh 
der Vortragende ausfuhrlicher uber die Winderhitzer. E r 
verlangt eine mdgliohst vollkommene Ueberwachung jedes 
einzelnen Erhitzers duroh Pyrometer. Jeder Apparat 
musse unbedingt ausgeschaltet werden, sobald er auf 
eine bestimmto Temperatur heruntergebracht sei, ganz 
gleich wie lange cr unter Wind stehe. Ebonso soli aber 
auch kein A pparat langer auf Gas gehon, wenn er die 
Torgeschriebene Tem peraturcrreicht habo. Dringend notig 
sei die Ueberwachung der Abgastemperatur wahrend der 
Heizperiode. Sie soli 200° nioht uborsteigen, wobei er- 
fahrungsgemaB angenommen werden kann, daB dio Tem
peratur in der Kuppel etwa 1360° betragt. DerSchmelz- 
punkt der Gitterwerkssteine darf deshalb nicht unter 
1500° liegen. Nach Cochrano bed o u ten  jo 38° (lOO ^F ) 
im Geblasewind eino Kokseraparnis von rd. 25 kg f. d. t  
Roheisen, so daB man seiner Meinung nach m it 800° 
W indtemperatur vollig ausreiehen kann, wenn die HeiB.

>) The Iron and Coal Trades Review 1919, 17. Jan.,
S. 67/8.

windleitung nicht allzulang ist. Hohero Windtemperaturen 
sind den HeiBwindschiebern derart unbekómmlich, daB 
ihro Instandhaltung mehr kostet, ais die holiere Wind
tem peratur einbringen kann. Zu berucksichtigon ist 
fernerhin noch, daB oine gu t wirkende Trockenreinigung 
der Gaso jeder NaBreinigung vorzuziehen ist im Hinblick 
auf dio erhohte Leistung troeken gereinigter Gase im 
W inderhitzer.

Beim Abstich soli das Stichloch m it einer Stange 
von rd. 38 mm Durchmesser geoffnćt werden, dunnere 
Stangen vorursachen ein zu langsames Laufen des Eisens 
und dam it eino erhebliche Versehwendung der Zeit bis 
zum nśichsten Abstich. Beim Abstich ist noch besonders 
darauf zu achton, daB nicht zu viel Schrott ontfiillt. Er 
ist naturlich nioht ganz zu vermeiden, es darf aber nicht 
mehr entfallen, ais der Liingo der beim Abstich benutzten 
Rinne entspricht. Im Massolbott ist Schrott immer ver- 
meidbar, gegebenenfalls mussen gegen Ende des Ab- 
stichs dio Betten teilweise abgedammt werden, damit 
stets vollo Masseln erzielt werden.

Es wird dann die Beseitigung der Schlacke erortert, 
wobei dio Gewinnung von Klotz- und Stuekschlacko ais 
Ycraltet; das Granulieren iiberhaupt nicht erwahnt wird. 
Zur Bewiiltigung des in der Halle liegenderi Rolieisena 
wird dio Anschaffung von Slasselbrcchern und Magnet- 
kranen angeraten, da die Zunft der Eisenbrechor fur die 
schwierige H andarbeit im schnellsten Aussterben be- 
griffen sei.

Zum Anblascn der Oefen empfiehlt Scott eine von 
ihm erprobto Methode, die von dom Gedanken ausgoht, 
daB das Schwierigsto beim Anblasen daa Erwśirmen der 
groBen Massen sei, dio z. B. die Ofenfullung und das 
Ófenmauorwerk darstellen. Scott entzundet nach dem 
Fiillen des Ofens das im Gestell aufgestapelte Holz durch 
Stichloch, Schlackenstich und Formenoffnungen m it Hilfe 
von Petroleum und Abfallolen und liiBt dann den Ofen 
bei naturlichem Zug 24 Stunden stehen. um die auf dem 
Holz liegenden 80 bis 100 t  Koks ordentlich durchbrennen 
zu lassen und dic Beschickungssaule allmiihlich vorzu- 
warmen. Dann erst wird m it Dusen von etwa 64 mm 1. W. 
und geringer Pressung geblason. Die Dusen und der 
Winddruck werdon entsprechend dem Gang des Ofena 
langsam yergroBerij, so daB nach Ablauf einer Woche 
der normale Ofengang erreicht ist. Jedenfalls habe ala
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Grundsatz zu goltcn, daB man gar nioht Iangsam gonug 
anblason konno. Schliofllioh wird nooh das Diimpfen 
und Ausblasen dor Oefen besprochen, ohne daB fur uns 
Noues oder Beaohtenswcrtes gebracht wird.

Boi der Besprechung des Vortrags wendet sich ein 
Rednor gegen dio abfiilligo Bcmerkung des Vortragenden 
iibor dio Gowinnung yon Klotz- und Stiickschlacko. Auf 
diesem Wego gowiinno man das Ausgangsmaterial fiir 
den im StraBonbau so gcsohatzton Teermakadam, jeden
falls macho sich die jSJćhlacke so beaser bezafilt, ais durch 
das vom Vortragcnden ompfohlono und auch vielfacli 
ubliclio Vorsenkon der Schlacko m it Hilfe besonderer 
Fahrzeuge auf hoher See. O. Hólil.

EinfluB der Stablange auf die Dohnung.
Behorden, Materialprufungsyerbande und Vertroter 

der EiseninduBtrio haben sich seit langerer Zeit viclfaoh 
m it den Abmessungen der ZorreiBstftbc, dio bei der P ru
fung von Eisen und Stahl zur Yerwondung kommen, und 
m it der Abhiingigkeit der Bruchdehnungen von den Ab- 
mcBsungen und von dem Verhiiltnis des Quersehnittes 
zur MeBlango beschiiftigt. Bestrobungen gehen insbo- 
sondero dahin, wenigstens bei Rundstaben an Stello des 
fruheren Normalstabes m it der MeBlango 1 =  10 d bzw. 
i  =  1 1 , 3  y r  einen kiirzeren Stab m it der MoBliingo 
1 =  6 d bzw. 1 =  5,05 ]/f zu setzen, bei dessen Ver- 
wendung an Werkstoff, Zeit und Kosten gespart wurdo. 
D er allgemeinen Einfiihrung des kurzeren Stabcs steht 
noch lnndernd im Wege, daB dio bohordlichen und pri- 
vaten  Yorschrifton fiir dio zu yerlangendo Bruchdehnung 
sich in der Regel auf den Stab m it 1 =  11,3 ~V\ be- 
ziehen und noch nicht festgesetzt ist, um wicviel groBer 
die Dehnung bei der MeBlango 1 =  5,05 "[/f zu fordem ist.

Zur Kliirung dieser Frago bringt Hoft 215 der For- 
schungsarboitcn auf dcm Gebiete des Ingenieurwesens 
einen Bcitrag von Herrn Geh. Reg.-Rat c. h.
M . Rudeloff unter dem Titcl dieses Berichtes. Einleitend 
sag t Geheimrot Rudeloff: Der Deutsche Ycrband fur dio 
Materialpriifungcn der Technik h a t in soiner ersten Ver- 
sammlung am 25. Oktober 1890 oinen A ubscIiu B m it der 
Aufgabe botraut, dio Beschlusse friiherer Konferenzen 
und fremdliindiBchcr Yerbiinde iiber einheitlicho Priifungs- 
verfahren zu yergleiehen. Dio auf den Arbeiten dieses 
A usscIiusscb fufienden Beschlusso des Deutschen Vor- 
bandes vom Jnhro 1900 bestimmen, daB „fu r praktische 
Versucho bei Rundstaben die MeBlango gleich dem zehn- 
fachen Durchmessor sein soll“. Dem entspricht ais nor- 
males Yerhiiltnis 1 =  11,3 ]/f, wenn f den Stabąuer- 
schnitt bedeutet. Daneben wird fiir kurze Stiibe die MeB- 
lauge 1 =  5,05 Vf =  5 d empfohlen. Im  Jahro 1905 
setzte der Vcrband dann auf Anrcgung des Herrn v. Bach 
erneut oinen AusschuB ein m it der Aufgabe, „zu prufen,

,■ ob dio bei Zugversuohen bisher angenommeno Lange 
1 =  11,3 y1! zu yormindern ist und bejahendenfalles 
einen dahingehenden Vorschlag zu machen" (Heft Nr. 20). 
Das Ergebnis seiner Arbeiten legto dor AusschuB im Jahro 
19ÓG vor (Heft Nr. 31). E r ompfahl wieder ais normales 
Verliiiltnis 1 =  11,3 ]/f =  10 d und fiir kurzo Stiibe 
1 =  5,05 j/f  =  5 d, betonte aber zugleich, daB in der 
Praxis das Bediirfnis yorhanden sei, kurze Stiibo mehr ais 
bisher in Anwendung zu bringen, und empfahl, „um 
diesem Bediirfnis entgogonzukommen, dio Dehnung bei 
langcn Stiiben auBer auf 1 =  11,3 Vl tunlichst auch auf 
1 — 5,05 Vf zu messen“.

Neuerdings h a t Professor Dr. Stribeck dem Vorstand 
des Deutschon Verbandes fiir die Materialprufungen der 
Technik den Antrag unterbreitet, den kurzeń Probestab 
mit der MeBliinge 1 =  5 d ais normalen Rundstab fur 
Zugversucho anzunehmen. Begrundot ist der Antrag 
durch den Umstar^j, daB dor lange Probestab eine groBo 
Zugabe an Probematerial yerlangt, was besonders bei- 
kleińeren Stucken ins Gewicht fiillt, und daB die Hcr-

stellung der groBeren Proben auch einen entsprechend 
groBeren Auf wand an Arbeit und Zeit erfordert. AuBerdem 
kommt in Betracht, daB bei nachtriiglichen Priifungen 
z. B. yon Bruchstiickon, die bei Unfallcn ontstanden 
sind, man haufig nicht in der Lago ist, Probestiibe von 
groBer Liingo herauszuarbeiten. Um nun dem kurzeń 
Stab m it l  =  5 d  zur allgomeincn Einfiihrung in die 
Praxis zu verhelfcn, ist orforderlich zu wissen, welche 
Dehnungswcrto yon don Stiiben. m it 1 =  5 d zu ver- 
langen sind, s ta tt  der in don Lieferbedingungon fur Stiibe 
m it 1 =  10 d yorgesohriebenon. Die zuyerlassigston Werte 
liefern unmittelbaro vcrgleiehendo Vcrsucho mit beidon 
Stabformcn. , Ergebnisse soleher Versucho hat Stribeck 
seinom Antrag beigofugt. Nachstehond wordon in Ab- 
schnitt I  Ergebnisso yergleichender Versuohe zusammon- 
gofaBt, dio seinerzeit im Materialpriifungsamt auf Antrag 
des Germanischon Lloyd angcstellt wurden. Ein zweiter 
Weg, zu brauchbaren Vcrhtiltniszahlen fiir dio Dehnungen 
zu kommen, besteht in deren Berechnung aus Messungen 
uber yerschiedene McBlilngen an demselben Stab. Hicruber 
handelt Abschnitt I I  und III.

I .  Vergleichendo Zugvcrsuchc m it Stiiben gleichen
Stoffes yon gleiehom Durchmcsser, abor yersehiedenen 
Liingen. \

Dio Versucho wurden ausgefiihrt m it je drei Stiiben 
yon 200, 150, 100 und 50 mm MeBlango und 20 mm Durch- 
mossor, demselbon Schmiedestiick von 150 mm Durch- 
mossor oder 152 mm Querschnittskante entnommen. In 
dio Zahlentafoln sind nur dio Ergebnisso der Proben mit 
I =  10 d und 1 =  5 d aufgenommen. Untersucht wurden 
16 Schmiedestiicko yon demselben Hiittenwerk. Die 
Bruehf6stigkeiten der Vcrsuchsstucko schwanken zwischen 
34 und 50 kg. Aus hier nicht wiedorgegebenon Zahlen
tafoln  ergib t sich im Mittel von je drei Versuchen das y e r
ha ltn is  der Dehnung bei MeBlange= 5 d zu der Dehnung 
boi MoBliinge =  10 d z u : ‘
Block la  bis Y H Ia 1,26 1,39 1,27 1,23 1,21 1,24 1,21 1,18

„  Ib  „  V IIIb  1,21 1,23 1,29 1,25 1,21 1,25 1,39 1,21
zu 1,00

Das Verhiiltnis schwankt also zwischen 1,18 und 1,39. 
Dio M ittolwerte betragen 1,243 und 1,255, das Gcsamt- 
m itte l betriigt 1,25. Eś wiirde also dor beim Stab mit 
1 =  5 d gefundono Dehnungswert m it 0,80 zu m ulti- 
pl zioron sein, um den Dehnungswort fur die MeBlango 
1 =  10 d zu finden. Rudeloff kommt indessen zu dom
SchluB, daB die Worto 1,39 ais AusroiBer bei der Be
rechnung des Mittelwcrtes auszuschlieBeu seien,und kommt 
dam it zu dem Mittelwert v =  1,23, oder zu y =  1 : 1,23 
=  0,812 ais derjenigen Zahl, mit welcher die Dehnungen 
der Stiibe m it 1 =  5 d zu multiplizieren sind, um dio 
Dehnung fiir 1 =  10 d zu erlangon. Dio mit diesem 
Kooffizicnten y berechneten und dio dirokt gemessenen 
De inunjswerto wordon in Zahloitafol 1 dieses Aufsatzes 
gegonubergostellt, unter Fortlassung der AusroiBer aus 
den Blockon I I  a  und VII b.

Die Unterschicdo zwischen gemessener und bcrcch- 
ne te r Dehnung sind so gering, daB sio praktisch ohne Be
deutung sind. Fur den untcrsuchten Stoff sind also die 
Werto v =  1,23 und y =  0,812 richtig. Verschiedeno Er- 
wagungen fiihrcn jedoch zu dem SchluB, daB die Werte von 
v und y, m it denen die Umrcchnung zu orfolgen hat, ab- 
hiingig zu machen sind yon der GroBo der geforderten 
Dohnung.

I I .  Berechnung der Dehnung des Stabcs m it 1 =  5 d 
aus den Dehnungen 8 il,s  und ob.cs, gemessen auf 
1 =  10 d und 1 =  5 d an Stiiben m it 1 =  10 d. o io a 
und 8 6 d bozeichnen dio prozcntualon Dehnungen, ge
messen, an zw oi Stiiben m it don MeBliingen 1 =  10 d 
und 1 =  5 d , 5 11,3 und o a.es die Dehnungen, gemessen 
an d o m so lb o n  Stab yon 1 =  10 d fur zwei MeBliingen 
1 -  10 d =  11,3 y r  und 1 =  5 d == 5,65 ^T, auf 
gleiehe Strecken zu beiden Seiten des Bruchs. 8 ist das 
allgemeino Zeichen fur die Dehnung, gemessen fur dio 
gesamto MeBlango 1 des Stabcs. F ur die Gesamtdehnung



11. Dezembor 1919.
\

Umscltau. Stahl und Eison. 1563

Zahlentafel 1. E rre o h n o to  und b e o b a o h tc to  D e h n u n g sw o r to .

Blockzciohon.............................. In lila IYa Yft Ylft VI In YHla

Dehnung 
fur 1 =  10 d

b;. obaditot 
borechnot

27 .4
28,2

27,8
28,7

29.5
29.5

29,0
28,6

31,1
3 1 ,4

29,4
29,1

31 ,7
30,5

Untersohicd +  0 ,8 +  0,9 ±  0 —  0,4 +  0 ,3 —  0 ,3 — 1,2

Blockżelcliou.......................... Ib lib Illb IVb Vb VIb VII b

Dehnung 
fiir 1 =  10 d

beobachtet
berechw t

\2 7 ,2
26,9

2 6 .4
26.5

25,4
26 ,8

25,2
25,6

25,5
25,1

30,3
30 ,9

28,3
27,9

Untertchiod —  0,3 +  0,1 +  M +  0 ,4 -  0 ,4 +  0 ,6 —  0 ,4

Bind drei Abschnitto des ZerreiBstabes in Betracht zu 
ziehen: dio Einschniirungsstrccko m it der groBten Dch- 
nung, dio Strecken zu beiden Sciten der Einsehnurung 
m it gleichmiiBiger'Dehnung und die an dio Stabkopfo an- 
atoCenden Strecken m it geheramter Dehnung. Dieso 
Ilemmung ist um so goringer, jo grofier dio Vcrliingerung 
des Stabes iibor dio Mofimarkcn hinaus ist. MiBt man 
boi einem Stab von 200 mm MeBlango dio Dehnung
o loa auf 200 mm, ao wird sie, weil sich ein EinfluB der 
Stabkopfo bemerkbar macht, geringer ormittelt ais sio 
boi ungehinderter Dehnung wiire. MiBt man an demselben 
Stabo auch dio Dehnung o 5,05 fiir dio Liingo 1 =  5 d 
=  5,05 -]/T, so ist das Ergebnis frei von dom KopfeinfluB. 
Es ist daher der ermittelto Dehnungswert 5 5,65 groBer 
ais wenn zur Ermittlung der Dehnung fur 1 == 5 d ein 
besonderer Stab verwendet wordon wiire, dessen urspriing- 
licho MeBliingo nur 1 =  5 d =  100 mm betrug. Wenn man 
nun den ZorrciBstab vor dem ZerreiBon untorteilt, z. B. mit 
Zentimeterteilung yorsieht, und nach dom ZorreiBen dio 
Dehnung fiir zwei verschiedene Meflliingen (auBorhalb 
dor Einsehnurung und auBerhalb des Boreiches des Kopf- 
einflusses) miBt, so liiBt sich daraus dio gloichmiiBigo Deh

nung Eg nacli der Formel eg =  —— —- bestimmon,
y . z

wobei Xy und Az die Dehnungen fur dio McBliingen y und z 
bedeuten; und ebenso dio Zusatzdehnung Ae fiir dio Ein- 
schniirung aus Ao =  ),7, — z eg ==' Ay — y eg und damit 
auch aus Aj- == y eg +  Ae — Ak dio GroBe Ak des Kopf- 
einflusses, der sich um so groBer zeigt, jo mehr sieh die 
MeBlange y dor Gesamtstabliinge nahert. Bei den Staben 
von 20 mm Durchmesscr und 200 mm MoBliingo lind 
220 mm Liingo des zylindrischen Teiles war bei Dchnungs- 
messungen auf 13 cm ein EinfluB der Stabkopfo nicht 
mehr zu bemerken. Der EinfluB hort also auf in einer 
Bńtfcrnung von 30 bis 35 mm vom Endo der groBten 
MeBlange. Eino gesetzmiiBigo Abhangigkeit der GroBe 
des Kopfeinflusses von dor’ Querschnittsverminderung 
kann nicht fcstgestellt werden. Dagegen ergibt sich eino 
Abhiingigkeit von der Dehnung uberhaupt. Der Kopf- 
einflufl ist um so groBer, je grofier der Dehnungswert des 
Stoffes. Naoh Zahlentafel 6 der Forschungsarbeit betragt 
boi den Stiiben mit 200 mm groBter MeBlange die Ver- 
minderung der Dehnung dureh den EinfluB der Stab- 
kopfe 0,2 bis 5 mm bei Mcssung auf 200 mm, 0,1 bis 1,3 mm 
bei Messung auf 170 mm, bei Messung auf 150 mm ist 
der EinfluB unerheblich und bei Mcssung auf 130 mmgloich 
Nuli. Die Liingo der Emschnilrung betrug 100 bis 1 10  mm. 
Bei Staben m it 100 mm MeBliingo wurde sich also die Ein- 
scliniirung iiber dio ganzo Stabliinge erstreekt haben. 
In der hier nicht aufgefuhrten Zahlentafel 7 der Forschungs- 
arbeit werden gegen iibergcstellt 1 . die Yerląngerung 
Asil =  10 eg +  At., die sich auf dio MeBliingo von 100 mm 
durcli Berechnung ohne Beriieksichtigung des Kopfein
flusses ergibt; 2. die Verliingerung Ai^gemessen am Stab 
m it 100 mm MeBlange: 3. dio Verliingerung A5.cs ge- 
messen auf 100 mm an den Staben mit 200 mm MeBliingo. 
Dio am 200 mm-Stab auf 100 mm gemesseno Verlśin;.rc- 
rung weiclit im Mittel nur etwa 0,5 mm von der berech- 
neten ab.

„D ie  b e o b a c h te te n  
W erte  As,66 k o n n e n  so- 
m it  im  y o r lie g e n d e n  
F a lle  d en  d u re h  dio W ir
k u n g  de r S ta b k o p fo  n ic h t  
b o e in flu B ten  V orliinge- 

ru n g e n  v o n  S ta b e n  m it 
1 =  5>d h in re ie lie n d  g le ie h  
e r a c h te t  w o rd en ."

Dio am 200 mm-Stab 
auf 100 mm gemesseno Ver- 
ląńgerung ist aber im Mittel
1,4 mm groBer ais die am 
Stab m it 100 mm MoBliingo 
gemeasene. Dieser Unter- 

scliied is t bedingt dureh die Einwirkung der Stabkopfo 
und etwa aueh dadurch, daB ein Teil der Einschniirungs- 
dehnung cntfallen ist, sofern dio Liingo der Einsehnurung 
groBer ais 5d war. Der bei den imtcrsuchten Blocken ge- 
fundeno Verlangcrungsunterschied von 1,4 mm, jo nach
dem dio Vorląngorung auf 100 mm an einem Stab von 
100 mm MeBliingo odor an einem solchen von 200 mm 
MeBlango gemessen wird, gilt nicht fiir alle Stoffe, er ist 
abhiingig von dem Dehnungswert uberhaupt. Erwiigungeri

uber dieso Abhiingigkeit fiihren zu der Formel F =

0,961 As,65
Sl 1,3

010 d

d, h . um zu bestimmen, welcho Dehnung

man von cinem Stoffo bei der MeBlange =  5 d verlangen 
muB, miBt man an  dem Stab m it der MeBlango =  1 0 d 
dio Dehnung auf 1 =  5d und auf 1 =  10 d. Der (Juoticnt '

aus diesen beiden Dehnungen mit 0,961 multi-
011,8
pliziert gibt dann den Faktor, mit dom der fur I  — 10 d 
yorgesohriebeno Dehnungswert zu multiplizieren ist, um 
den fiir 1 =  5 d  zu verlangonden Wert zu erhalten.

In  Absehnitt l i i  „Ergebnis wahllos herangozogonor 
Zugvorsucho“ wird der EinfluB 1. dor QuorschnittsgroBe,
2. der mittleren Dehnung 011,3, 3. der GroBe der Quer- 
schnittsverminderung q , 4 . der Dehnung 611,8 bei glei- 
chon q  auf das Vcrhiiltnis F  untersucht, 5. Rund- und 
Flachstabo verglichen und 6. dio Verlangerung Ae infolge 
der Einschniirung am Bruch ermittelt.

Dio Ergebnisse aind:
1. Selbst weitgehendo Untersehiedo in den Quer- 

schnitten der Probestiibo iiben keinen gcsetzmiiBigen 
EinfluB auf die Mittolwcrto von F  aus.

2. Mit wachsendcr Dehnung 811,3 nimmt das Ver- 
hiiltnis F  boi den in Botracht gezogenen Rund- und F lach- 
stiiben ab.

3. Mit waelisender Querschnittsverminderung wiichst 
das Verhiiltnis F.

4 . Bei derselben Querschnittsverminderung nehmen 
m it wachsendcr Dehnung on,s die Werte fur F  ab.

5. Zwischen Rund- und Flachstiiben ergibt sich kein 
Untersehied indom EinfluB dor Qucrschnittsvormindcrung, 
der Vcrlłngerung Ae infolgo des Einschniirens und der 
Dehnung 811,3 auf das Verhaltnis F  der beiden Deh
nungen fiir verschiedono MeBliingen.

6. Dio Zusatzdehnung Ae infolgo der Einsehnurung, 
ist um so groBer, je groBer der Stabdurchmesser ist.

Dio dureh vielo Zahlon (27 Zahlentafeln, 48 Seiten um- 
fassend) belegten Ergebnisse der Forschungsarbeit er- 
scheinen geeignet, zar Kliirung der in den letzten Jahren 
viel umstrittenen Frage beizutragen, wie die Dehnungen 
zu bowerten sind boi Probestiiben, deren Verhaltnis von 
Mefiliinge und Quersohnitt ein anderes ist ais das durcli 
die Formel 1 =  11,3 "|/ f fiir den Normalstab festgelegte. 
Die Untersuchungen zeigen, wio auch anderwarts schon 
festgestellt, dafi es nicht moglich ist, eine fur alle Falle 
gultigc Verhaltniszahl anzugeben, da diese mit den Eigen
schaften des untersuchten Stoffes schwankt. Anderseits 
ist aber auch ersichtlich, daB, innerhalb ziemlich weiter 
Grenzen, fur Stahl derselben Art, dieselbe Yerhaltniszahl,
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fur die Praxis ausreichcnd genaue Werte gibt, ao daB der 
Uebergang vom bisherigen Normalstab mit der MeBliingo 
1 — 10 d bzw. 1 =  11,3 V f zu dem in Vorschlag gebrach- 
tpn neuen Normalrundstab 1 =  5 d bzw. 1 =  5,65 j /  f 
keine ncnnenswerten Schwierigkeiten bieten diirfte, zumal 
da bei der Nachprufung und Nouaufatellung von Lieferunga- 
vorachriften doch zur Erlangung ganzer Zahlen Abrun- 
dungen werden yorgenommen mussen und konnen.

F. Popp.

Wirkung des Ammoniakgewinnungsprozesses auf die 
anderen Nebenerzeugni:se.

In einom'kiirzlich erschienenen Aufsatze1) wird die 
Wirkung dos Ammoniakgewinnungsprozesses auf die ałi- 
dern Nebenprodukto bcschriebcn. W ahrend das halb- 
direkte Yerfahren in der Mitte zwischen diróktom und in- 
diroktom steht und infolgedessen wedor die Vortcile, 
noch dic Nachtoilo derselben vollstiindig erfaBt, wird das 
direkte Verfahren ais ein Weg hingcstellt, dio Trennung 
der Kohlenwasserstoffo zum Teil in dor Toervorlage zu 
ycrwirklichen. D er Tcor wird boi einer Tem peratur nieder- 
geschlagcn, dio bctrachtiieh iiber dem Taupunkt mancher 
Kohlenwasserstoffo liegt, so daB dio leicht fliichtigen frei 
von den schweren Bcstandteilen orhalten und eine Spal- 
tung des Teers horbeigcfiihrt wird. Leider wird jedoch 
diose, dor Teorverarbcitung gesparto Arbeit, bei dcm 
heutigen Stand don meist iiborlaateten Bonzolfabriken 
zugeschoben.

Dio Entziehung dor leiehten Kohlenwasserstoffo w irkt 
auf den Tcer in dor Weise, daB dio ViskosiUit orhoht 
wird und der Teer bei kaltem Wottor mehr dom Pech 
gleicht. Ealls eino Teerdestillation am Platze ist, wird 
sich dies nicht so storond bemerkbar machen, da der Tcor 
warm gehalten werdon kann, wio bei dor Verladung in 
Tanks und dem T ransport mit der Eisenbahn. Mat hat 
zur Erluichterung bereits eine Verdiinnung des Teers 
durch Mischen m it dickem Ocl versucht. Im iibrigen 
enthalt dor Tcer lediglich eino zu yernaohliiS3igendo kleine 
Benzolrnengo und seiner niedrig siedenden Homologen 
und Pyridinbascn. Die Ausbeuto an Phnnolkorpern ist 
sehr goring. Dio Gcsamtausbeuto an Oelen ist 180 bis 
225 kj; je t  Teer, dio ungefahr 11,25 kg Krcosot- und 
9 kg Anthrazenol onthalten; ferner ein Pechriickstand von 
ungefahr 700 kg.

D er direkte ProzeB ruft eino nelkenrote Piirbung 
auf dor Oberfliicho des Salzes heryor, deren Ursacho 
Phonolkorper und Cyanvcrbindungen sind, wio durch vielo 
Untcrsuchungen bestiitigt wurdo. Dio Koksofongase ent- 
halten l. Wasserdampf, 2. Ammoniak und 3. Schwefol- 
kohlenstoff. Aus diesen wird Rhodanammonium go- 
bildct. Dieses wird vor soiner Zorsotzung durch dio Saure 
eino Vorbindung m it Eisen bilden, weiches ais Unreinig- 
koit in der Saure yorhanderi ist.

Das urspriinglich erhaltene Salz is t wciB, farbt sioh 
aber sehr schnell an der Luft, durch dio Gegenwart ge
ringer Spuren von blutrotem Eerrithiocyanat, dessen 
Eiirbung nach der Ionentheorie aui das nichtionisierte 
Fe(CNS)3 Molekuł zuriickzufiihren ist, wahrend weder 
das Eerriion, noch das Thiocyanation gefiirbt sind. Dio 
Eiirbung wird starker, wenn mehr Ferrisalz zugefugt wird. 
Dieso Addition wird yerursacht durch allmiihlicho Oxy- 
dation yon Spuron PeSO 1, die im mer im Handelsammo- 
niumsulfat gegenwiirtig sind, Dio allmahlich stiirker 
hervortretende Fiirbung ist demnach das unmittelbare 
Ergcbnis dor Bildung von Ferrisalzcn durch Oxydation 
dor yorhandenen Spuron von Forrosulfat.

Beim indirekten Verfahren wird das Rhodanammon 
in dem Ammoniakwascher odor in dom Schwefolroiniger, 
wo dieso in Gebrauch sind, entfernt. Boim Destillieren 
des Ammoniakwassers m it K alk wird Rhodankalzium

’) Tho Iron and Coal Trades Reviev 1918, 27. Noy.,
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gobildet, welche a m it dom Abwasser wegflieBt und oine 
der storendsten Bestandtoile dessclben bildet.

Haufig wird das indirokto Vorfahren ais dor ProzeB 
m it Abwassor und das direkto ais dor ohno Abwasser 
bozoichnet. Die3 ist unrichtig. Die nasse Kohlo enthalt 
ungcfiihr 10%  Wasser. Dieao Wassermenge wird beim 
indirokton Verfahren nur durch dio zugcfiigto Kalkmiloh 
und den kondonsierten Wasserdampf dor Destilliorapparate 
yergroBert. Dagegen entsteht boim direkten ProzeB 
obonfall8 Abwasser, das sich abor orst nach dom Siittiger 
abaclieidet und sich sowohl yon dom Abwasser der 
Destillierapparate, ais dem ICondenswasser der KiiMer 
dos indirokton Vorfahrens wio folgt unterschoidot:

Das Abwasser dor Apparato ist kalkhaltig und wird 
gekliirt. Das gekliirte Wasser ist rhodanhaltig und wird 
gewohnlich in den niichston Strom odor Kanał abgelasscn 
und yorursacht gelegentlich, boi Zusammentreffen mit 
andern Wiissorn, ernste Seliiiden. In oinigen Fiillen wird 
das Wasser zum Loschen des ICokscs gebraucht, wobei 
der Koks ein schlechtes Aussohen erhiilt. Das Kiihl- 
wasser der direkten Gewinnung ist zum Koksloschen go- 
oignet, weil dabei das Aussehen des ICokscs nicht loidet.

Bei dor Kiihlanlage des dirokten Verfahrens sind die 
durch Naphthalin heryorgerufenon Storungen besonders 
groB. Duroh passendo Vorkehrungen konnen dio Kiihler 
indessen ebenso lango rein gehalten werden, wio beim 
indirekten ProzeB. Das Naphthalin, dossen Taupunkt 
nach dom Feuchtigkeitsgchalt des Gases yariiort, aber 
gewohnlich bei 30 bis 40 0 liegt, setzt sioh in den Rohren 
der Kiihler ab. Das Kreosotol is t eiii ausgezeichnoteB 
Losungsmittol und nim mt beim Bespritzen dor Rohre 
das Naphthalin, dio schwcro Naphtha und die Phonole 
auf, wahrend dio loichter siedenden Korper mit zu den 
Benzolwaschcrn gehen. Man ha t zur Entfernung des 
N aphthalins drei Methoden in Betrieb.

1. Im Ealle der Anweaenheit einor Teerdestillation 
liiBt man eine gowiaao Mengo Oel durch die Kiihler zirku- 
lieren, bis os m it Naphthalin gosiittigt ist, treib t dieses 
in der Teerdestillation ab und yerwendet das Oel wieder.

2. Man kiihlt das gesiittigte Ool in Pfannen ab, wo
bei sich das Naphthalin auascheidot. Dabei ist zu be- 
rucksichtigen, daB die Aufnahmefiihigkeit fiir Naphthalin 
m it der Siittigung stark  nachliiBt.

3. Dio letzten Kiihler werden m it frischem Oel be- 
spiilt, weiches m it dom Kondonswassor zusammen in 
einen gewohnlichen Trennungstank flicBt, der m it allen 
Kiiblern in Verbindung steht. D as Oel wird in einen 
Oelsumpf dekantiert, von wo es auf dio ersten Kiihler 
geht, und das Wasser wird zu den Loschteichon geleitet. 
Um dio Mcnge des Spritzols konstant zu halten, ist e« 
notwendig, yom Oelsumpf oine gleiche Mengo Ool abzu- 
ziehen, wio Frischól zu den SchluBkuhlern zugogoben wird. 
Dieses wird dom benzolhaltigen Oel beigogebon. Dadurch 
wird bostiindig Frischól zugefugt und dio gleiche Menge 
gesiittigten Ocls abgezogen. Naphthalin, schwere Naphtha 
und Phcnolo werden duroh dio Benzolblase abdestilliert 
und entsprechend weiter behandelt. Simon Carv6s ent- 
laste t die 'Blase dadurch, daB er in einem Kiihler, dessen 
Ausgangstemperatur 9 2 0 ist, die leiehten Bestandteile 
abtroibt, wahrend die andern Zwischonsubstanzon vor 
E in tritt in die Blaso zur Gewinnung des Naphthalins 
in Pfannen gekuhlt werden.

Das gekiihlto Oel geht boi einigen Anlagen direkt 
zvlm Umlauf zuriick. Dies is t ein MiBstand, da durch 
don Gehalt an Schwcrnaphtha die Aufnahmefiihigkeit 
fiir Benzol herabgedriickt w;ird. Der wertvollsto Bestand- 
teil dieser .Zwischcnsubstanzcn besteht aus 7 bis 10 % 
Phenolkorpom, welche bei dem heutigen Murktprois von 
W iohtigkeit sind. Es is t aus obigem Grundo besser, 
auf der Teeranlago dieso Zwischenfraktionen weiter zu 
yerarbeiten. Bei der Verarbeitung der Zwischenfraktionen 
in der Benzolanlago bleiben die Kresolo im Riickstand 
der Blase und gehen ins Waschol zuriiok. Wo dor Prozent- 
satz dor Kresole im Rohbcnzol es rechtfertigt, wird o« 
m it 40 griidiger Soda gewaschen. Das Kresolnatrium
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soli in einom Wascher an der Luft stehen bleiben und ais 
eolches zuin Versand kommen, da die frcio Saure schmied- 
eiserne Benzolwascherangreift und die Dampfo von Kresol- 
tóure den Augen schaden.

C y an g ew in n u n g . Es wird je tz t haufig dor Vor- 
sohiag gemacht, Cyan aua Kokśofengas zu gewinnen. 
Der Bueb-ProzeB, der auf einer Anzahl von amerikanischen 
Anlagen in Betrieb ist, is t vielleicht dazu am gceignetsten. 
Das Gas wird vor dem E in tritt in die Ammoniaksilttiger 
m it oiner 25- bis 30 prozentigen Losung von Ferrosulfat gc- 
waschen, das sich m it Cyan, Schwefolwasserstoff und 
Ammoniak vereinigt. Dio rosultierende Losung und der 
Niedorschlag worden angesiiuort und orhitzt, um Schwefol
wasserstoff auszutreiben, dann filtriert und der Nieder- 
gchlag abgepreBt. Es resultiert das doppelte Ferrocyanid 
des Eisens und Ammoniaks und Ammonsulfat, das m it 
warmem Wasser ausgewaschen wird. Beim Waschen des 
Gases vor dem Siittigor habon sich Schwierigkoiten ge
zeigt infolgo Beoinflussung dos Ammoniumsulfats durch 
mechaniseh iiborgerissone Produkte und die durch dio 
gebildeto Cyanvorbindung yoranlaBten Unroinigkeiton. 
Cyan und Sohwefelwasserstoff werden durch dio Saure 
des Siittigers aus ihren Verbindungen befreit und gehen 
{.urch dio Kuhl- und Waschanlage zuriick zu den Oefen. 
Durch Gewinnung des Cyans nach dom Siittiger konnen 
dio Produkte in groBerer Reinheit ais boim indirekten 
ProzeB erhalten werden.

Die vollstandige Analyso eiiiiger Beispiele ange- 
reioherton Wasehols dor Benzolanlage zeigten einen ver- 
schiedenen Prozentsatz an Cyan und Sohwefelwasserstoff 
und beweisen, daB das Kroosotol zur Losung dieser Gase 
geeignet ist. Das angeroioherto Oel enthalt also auBor 
niedrig siedenden Kohlenwassersloffen Cyan und Schwe- 
felwasserstołf, dio durch don L am pf m it zu den Benzol- 
kuhlorn gefiihrt werden. "" Dr. W. Heckel

Deutsche Industrie-Normen.

Im OktobeTheft Nr. 1 der Mitteilungen des Normen- 
ausschusses der deutschen Industrie werdon dio ersten 
endgiiltig genehmigten Normblatter fiir Passungen, aulier- 
dem zwei weitere genehmigte DI-Normblatter (Sinnbilder 
fiir Sohrauben, Betriebsspannung elektrischer Anlagen 
uber 100 V) veroffentlicht. Wirgobon nachstehend eine 
Aufstellung dor nouerdings endgultig genehmigten Norm
blatter wieder.
DI-Norm 17, B latt 1, Passungen, Grundbegriffe fur Ein- 
; . heitsbohrung,
DI-Norm 17, B latt 2, Passungen, Grundbegriffe fur Ein- 

heitswelie,
DI-Norm 17, B latt 3, Passungen, Abgokurzto Bozeich- 

nungen der Giitegrade und Sitz- 
arten, Kennzeichnung und Bo- 
sehriftung der Lehren,

DI-Norm 18, Edelpassung, Einheitsbohrung,
DI-Norm 19, Feinpassung, Einheitsbohrung,
DI-Norm 20, Leichter Laufsitz, Feinpas3ung, Einheits- 

bohrung,
DI-Norm 21, Laufsitz, Feinpassung, Einheitsbohrung, 
DI-Norm 22, Enger Laufsitz, Feinpassung, Einheits

bohrung,
DI-Norm 23, Gleitsitz, Edelpassung und Feinpassung, 

Einheitsbohrung,

DI-Norm 24, Sehiebesitz, Edelpassung und Feinpassung, 
Einheitsbohrung,

DI-Norm 25, Haftsitz, Edelpassung und Feinpassung, 
Einheitsbohrung,

DI-Norm 26, Festsitz, Edelpassung und Feinpassung, 
Einheitsbohrung, 1 

DI-Norm 27, Sinnbilder fur Sohrauben,
Dl-Norm 40, Edelpassung und Feinpassung, Einheits- 

welle,
DI-Norm 41, Leichter Laufsitz, Feinpassung, Einheits- 

welle,
DI-Norm 42, Laufsitz, Foinpassung, Einheitswelle, 
DI-Norm 43, Enger Laufsitz, Feinpassung, Einheitswelle, 
DI-Norm 44, Gleitsitz, Feinpassung, Einheitswelle, 
DI-Norm 45, Sohiebesitz, Feinpassung, Einheitswelle, 
Dl-Norm 46, Haftsitz,. Feinpassung, Einheitswelle, 
DI-Norm 47, Festsitz, Feinpassung, Einheitswelle, 
DI-Norm 48, Edeigleitsitz, Edelpassung, Einheitswelle, 
DI-Norm 49, Edelschiebesitz, Edelpassung, Einheitswelle, 
DI-Norm 50, Edelhaftsitz, Edelpassung, Einheitswelle, 
Dl-Norm 51, Edelfestsitz, Edelpassung, Einheitswelle, 
DI-Norml96, Betriebsspannung elektrischer Anlagen iiber 

100 V, Fach norm des V. d. E.
Die Abgabe der Normblatter erfolgt direkt durch die 

Gescha.ft.ss telle des Normenaussehusses.
Ais Ergiinzung zu den Normblattern uber Passungen, 

abgekurzte Bezeiehnungen der Giitegrade und Sitzo, 
Kennzeichnung und Beschriftung der Grenzlehren und 
uber Lehren hat der NormenausschuB der deutschen 
Industrie eine W a n d ta fe l ausgeartieitet. Diese Tafel ent- 
ha.lt alle fur das Verstandnis und die Eintragung der Tole- 
ranzen wichtigen Angaben und Brgriffe und daneben eine 
farbigo Darstellung aller fur die versehiedenen MeUbereiche 
in Frage kominenden Lehren der verschiedenen Giitegrade.

Die Anordnung ist sehr u b e r s ic h t l ic h ,  lo ic h t  
v e rs ti in d lic h  und a n sc h a u lie h . Jenach  W unfh  wird 
die Tafel fur Einheitswelle oder fur Einheilsimhrung ge- 
liefert. Sie kann ebenfalls von der Geselmftsstello des 
Normenausichussea der deutschen Industrie, Berlin N W 7, 
Sommerstr. 4 a, zum Preise von 20 JC ausschlieBlieh Ver- 
aandunkosten bezogen werden.

Hoohsehul-Fortbildungs'{urse fur Elektrotechnik Im rhei- 
nisch-westfalischen Industrlebezir.c.

Wie uns der Elektrotechnischo Vercin des rheinisch- 
westfalischcn Industriebezirkes mitteilt, sind die Sammel- 
mappon, in denen die wahrend der Hochschul-Fort- 
bildungskurse fur Elektrotechnik im September 1919 iń 
Essen abgehaltenen Vortrage') gedruckt waren, vergriffen. 
Da noch eine Reihe unerledigter Bestellungen yorliegt, 
ist der Elektroteehnisehe Verein bereit, falls geniigend 
weitere Bestellungen eingehen, eine neue Auflage, die An
fang nachsten Jahres eracheinen soli, herauszugoben. Die 
Kosten werden sich fur eine Sammelmappe unverbindlich 
auf etwa 70 A  bis 75 Jl ohne Porto und Verpaekung 
stellen. Weitere Bestellungen auf yullstśndige Sammel- 
mappen oder einzelne Hefte sind moglichst bis zum
15. Dszombor 1919 an Herm Betriebsingenieur P o t te r ,  
Sterkrade, Huttenstr. 25, zu riehten. Eine Benachrichti- 
gung, ob die zweite Auflage zum Druck gelangt, wird dann 
in Kurze erfolgen.

!) Vgl. St. u. E. 1919, 15. M ii, 8. 541.

Pątentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

27. Novomber 1919.
Kl. 18b, Gr. 17, D 35 020. Konverterkaluin. 

Deutsche M aschinenfabrik A. G., Duisburg.

*) Die Anmeldiingen liegen yon dom angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monato f jjr jedermann zur Einsieht und 
Einsprucheihebung im Paten tam te zu B e r lin  aus.

Kl. 18b, Gr. 20, F  43 755. M etall-Legierung; Zus. 
z. P at. 310041. G esellschaft fiir WollraminduBtrie 
m. b. H ., Berlin.

Kl. 18b, Gr. 21, C 24 288, Y erfahren zur Bo- 
seitigung yon SehlackeneinschlUsson und Gasen aus 
norm al fortiggestelltem  Eisen oder Stahl. Godfrey 
John Boyle Viscount Chatwynd, "Wyndthorpe b. Don- 
caster, England.

\
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KI. 18 c, Gr. 8, Sek 54 371. Y erfahren und Y or
richtung zur Erzeugung von yergiiteten Eormstucken 
aus austenitisehen M anganstilhlen. F riedrich  Schaffor, 
Leobersdorf b. Wien.

KI. 40 a, Gr. 12, A 28 043. Y erfahren zur N utzbar- 
m aehung der in zwoi oder m ehr durch einen Flam m 
ofen odor Y erbrennungsraum  yerbundenen W arm e- 
ipeichorn m ittels abwechsolnder D urchfiihrung yon 
Gas oder L ufl in beiden R ichtungen durch das Ofon- 
system zuruckgowonnenen Abwiirmc. Aktiengesoll- 
schaft fur Zink-Industrio vorm. W ilhelm  Grillo, Ober
hausen, Rhld., und Dr. M ax Schroeder, Berlin, Klop- 
stockstr. 41.

KI. 48e, Gr. 1, W  52 405. Y erfahren zur H er- 
stellung einer Deckemaille fur Geschirre und dgl. 
Gegenstando. Carl W agner, LoBnitz i. Erzgeb.

KI. 49 f, Gr. 18, Sch 53 779. Y erfahren zum 
SchweiBen von guBeisernen Teilen. Otto Schuch- 
muclier, H am burg, Sandweg 21.

KI. 49 g, Gr. 8, G 46224. Y erfahren zum Preisen  
yon Pufferhiilson aus einem Błock. G esellschaft fiir 
Fórderanlagen E rnst Heckol m. b. H., Saarbrucken.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
24. Noyember 1919.

KI. 24a, Kr. 722 074. G enerator-Yorfeuerung fOr 
Siede- und F lam m rohrkessel m ittlerer GroBo. W alter 
Renatus, F rankfu rt a. M., Spohrstr. 66.

KI. 24c, Nr. 722 071. G enerator-Yorfeuerung in 
Yerbindung mit einem guBeisornen GliederkesBol. W al
te r Renatus, F rankfu rt a. M.. Spohrstr. 66.

KI. 24c, Nr. 722 072. H ochofengenerator. W alter 
R enatus, F rankfurt a. M., Spohrstr. 66.

KI. 31 b, Nr. 722 651. W ondeplatten-Arretierung 
an Form maschinen. Bruno Heymann, Drosden, Pfoten- 
hauerstr. 71.

KI. 80 c. Nr. 722 945. Y orrichtung zur Yerhiitung 
von Staubbildung boim Entlooren yon SchachtSfen. 
Gebr. Pfeiffer, Barbarossaw erke, K aiserslautern.

KI. 81 e, Nr. 722 308. Y orrichtung zum Verladen 
yon Koks. F riedrich  Kopper, Oberhausen, Rhld., 
Lothringer Str. 35.

Deutsche Relchspatente.

KI. 49 g, Nr. 312 455, yom
30. Jun i 1918. H e n sc h e l &
S o h n , A b te ilu n g  H e n r ic h s -  
h u t t e  in  H a t t in g e n ,  R u h r.
Verjahren zur Herstellung vqn 
Wellen und Wellenenden m it 
Hohlraum, insbesondere von Tur- 
binenirommelwcllen mit Schaft 
bzw. Zapień.

. In  dom ein wenig abgesetzten Błock a wird zunaełiBt 
in einer Matrize b mittels Dorn o durch Pressen der er- 
forderliohe Hohlraum erzeugt und sodann das Wellen- 
endo ausgeschmiedet.

Statistisches.
Die Roheisenerzeugung des Deutschen Reiches im Oktober 19191).

Erzeugung in Tonnen za 1000 kg

ETHmatit-
elsen

CJteBerel- 
Rohelscn 
und GuB- 

waren 
1, Schmel- 

lung

Bessemer-
Roheisen
(saurea

Yerfahren)

Thomas-
Roheisen
(baalsches
Yerfahren)

Stahleisen, 
Spiegel- 
el̂ en, 
Ferro

mangan a. 
Ferro- 

alllzfum

Puddol-
Rohelsen

(ohne
Splegel-
eisen)

Sonstlges
Eisen

Insgesamt

1919 1918

O k to b e r

Rhoinland-Westfalen . . 39 020 30 112 2 000 199 798 84 617 1 507 __ 363 054 522 927
Schlosien ........................ 1 228 6 353 233 10 13S 19 787 6 757 — 44 476 57 459
Siegerland und Hessen-

N assau............................. 1 108 15 402 — — 26 907 1 154 1 110 45 681 83 864
Nord-, Ost- und Mittel-

d e u ts c h ia n d ................. 12 798 4 829 —. 23 765 4 682 — 155 46 229 67 956
Suddeutschland................. — 5 660 — 9212 — — . — 14 872 14 923
Saargebiet und bayerisohe 1£ ‘

R heinpfa lz ..................... 510 5 000 — 30 834 — — — 36 344 65 381

Insgesamt Oktober 1919 54 664 73 356 2 233 273 747 135 973 9 418 1 265 550 656 __
1918 56 534 74 248 11.156 419 047 236 143 12 619 2 763 — 812 510

J a n u i r  b is O k to b e r2)

Rheiniand-Wostfalen. . 306 577 346 385 41 945 1 822 243 689 909 7 939 31 053 3 246 101 5 149 543
Schlosien. . . . . . . . 17 188 50 519 3 114 61 813 174 893 69 076 — 376 603 618 017
Siegerland und Hessen- . ' - /; '

Nassau .................... 4 951 163 406 1 470 — 309 485 12 967 10 057 502 336 834 095
Nord-, Ost- und Mittel- %

d e u ts e h la n d ................. 144 212 35 142 — 207 300 80 044 — 1 4C2 468 160 679 540
Suddeutschland................ — 51 650 —. 81 319 — —■ 200 133 175 146 729
Saargebiet und bayerische

R heinp fa lz .................... 6 677 64 639 — 470 291 3 535 — — S45 142 70S 863
Insgesamt:

Januar bis Oktober 1919 479 605 711 747 46 529 2 642 966 1 257 866 90 032 42 772 5 271 517 —
1918

i
591 S33 779 013 115 689 4 231 316 2 251 186 136 641 31 109 ' — 8136 787

l) Nach dor Statistik des Vereius Deutscher Eison- und Stahl-Industrieller. 
*) Teilweise berichtigt.
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Die FluBeisen-Erzeugung des Deutschen Reiches Im Oktober 19191).

Erzeugung; in Tonnen zu 1000 kg

B e z lrk e
i Rohblocke ans

Tiegel- Elek-
tro-,

stahl stahl baslsck J sauer baslsch | sauer stahl 1919 1918

O kto be r

R heinland und West-
f a l o n ......................

S c h le s ie n ..................
Siegerland u. Hessen-

N a s s a u ..................
Nord-, Ost- und Mit- 

toldeutsohland . .
S a o h s e n ......................
Suddeutschland . . 
Saargebiet u. bayer. 

Rheinpfalz . . .

1-82 Oli 
11 73£

j  29 212 

25 324

2) 6 49]
T-

310 22C
80 42 C

12 33S

26 217 
20 498 

1 056

12 454

6 47E 

— 

i 868 J

13 29£ 
a u

242

1 903 
523 
449

262

5 705
58S

87

1 147 
988 
141

503

4 258 
— 6 835 

|  *) 744

532 95E 
95 993

12 669

47 182 
26 804 

9 192

39 131

803 746 
111 911

24 685

82 776 
36 272 
17 109

95 413
Insges. Oktober 1919 

Dayon geschatzt . 
Insges. Oktober 1918

248 290 

423 926

6 491 

13 252

463 216 
32 650 

576 683

7 343 

15 327

17 590 
450 

49 008

9 163 
794 

68 111

4 258 
20 

7 592

7 579 
92

18 013

763 930 
34 006

1 171912
Anzahl der Betriebe 

Oktober 1919 
Davon geschatzt

17 3 84
6

7 51
4

61
8

14
1

19
3

256
22

—

J a n u a r  b is  O k tober* )

Rheinland und W est
falen ..................

S c h le s i e n ..................
Siegerland u. Hessen-

N a s s a u ..................
Nord-, Ost- und Mit- 

toldeutschland . .
S a ch 8 cn ......................
Suddeutschland 
Saargebiet u. bayer. 

Rheinpfalz . . .

1 674 116 
51 483

| 256 672 

475 383

s) 42 416 2 402 111 
621 976

94 399

222 509 
138 278' 

7 655

129 319

46 921 

j 4 742

110 993 
9 260

3 130

19 028 
3 310 
1 810

5 106

56 675 
5 479

538

15 063 
11 100
2 552

4 235

34 558

387

127,

55 974 

3)
■ 12 863

4 406 895 
702 729

99 638

425 092 
186 254 

73 643

625 917

7 836 572 
1 226 174

255 463

811 144 
360 598 
185 904

1 011 946

Insgesam t Jan u a r bis 
Oktober 1919 , . 

Dayon geschatzt 
Insgesam t Jan u a r bis 

Oktober, 1918 . .

i 457 654 

103 778

42 416 

146 424

i  616 247 
32 650

5 772 105

51 663 

172108

152 637 
450

512 800

95 642 
864

712599

35 072 
20

78 928

68 837 
92

189 059

6 520 168 
34 076 \ ~< •

11687 801

Wirtschaftliehe Rundschau.
Zur Lage des deutschen fcisenmarktes im N ovem ber 1919.

I. RHEINLAND UND WESTFALEN. — Die 
Spannung auf dem Eisen- und Stahlm arkt erfuhr im 
Laufe des N o re m b e rs  eine wesentliche Verscharfung. 
Auf den Werken inehrten sich yon Woche zu Woche die 
Vorrate an fertigen und halbfertigcn Erzeugnissen, die 
aua Mangel an Yersandmogliehkeit den Verbrauchem 
nicht zugefiihrt werden konnten und dort die schon lange 
bestehende Not noch yergroBerten. Was nur irgendwie 
fur den Wasserbezug in B etracht kam, wurde schon auf 
diesen Verkelirsweg yerwiesen, doeh hielt der Mangel 
an ICahnraum gleichfalls unyermindert an. Die Selbst
kosten der Werke zeigten ais Folgo der weiteren starken 
Entwertung der Reichsmark fortgesetzt stark steigenc|e

J) Nach der Statistik  des Yereins Deutscher Eisen- 
und  Stahl-Industricller. .

2) EinsehlieBIich Nord-, Ost- und Mitteldeutschland.
s) AusschlieBlich Suddeutschland.
4) Teilweise beriehtigt.

Richtung, der die Erlospreise werden Rechnung tragen 
mussen. Gefordert durch das Loch im Westen, setzte eino 
planmiiBige Auspliinderung des Deutschen Reiches ein. 
Eine wirksame Abhilfe dagegen steht nicht zur Verfugung. 
Deutschland wird sich nur durch eine Preisa tell ung, welche 
der Markentwortung Rechnung tragt, in etwa schiitzen 
konnen und seine Preise allmahlićh den Weltmarktpreisen 
anniihern mussen. Aus diesem Gedanken heraus ha t die 
Industrie von der Regierung ab 1. Dezember Preiserho- 
hungen yerlangt, die bei 675 J t fiir Halbzeug beginnen 
und bis zu 1200 Jl bei Feinbleehen anstoigen. Ein schwerer 
Schlag fiir die Eisen erzcugendo und Eisen verbrauehende 
Industrie bedeutet dio Verfiigung des Reiełiskohlen- 
kommissars hinsichtlich der weiteren Einschrąnkung des 
Hiittenzechen-Kontingents. Die Auswirkungen dieser 
yon den Huttenwerken m it aller Seharfe, jedoch leider 
yergeblich bekiimpftcn MaBnahme sind in keiner Weise 
zu iiberselien. Sicher ist nur, daB die Erzeugung stark 
zuruckgclien wird, Arbeiterentlassungen in groBem Um-

! ■
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fangę yorgcnommcn werden mussen, daB dio Eisennot 
bei den Verbrauchern nie geknnnte Eormen annehmen 
und dort zu teilweise yollstandiger Arbeitslosigkeit fiibren 
wird. Die Eisenindustrie hat die in Betracht kommenden 
Kreise vor der Durchfuhrung dieser Kohleneinschriinkung 
gewarnt, aber kein Gehorgefunden; sie muB die Verant- 
wortung fiir dio Eolgen und dic kommendeh Verhaltnisse 
ablehnen. Die Wagengestellung im Anfang des Monats 
Noyember war wie im Vormonat vollig unzureichend. 
Erst die Personcnycrkehrssperrc (yom G. bis 16. No
yember) brachto oine wesentliche Besserung. In  den 
ersten vier Werktagen des Berichtsmonats wurden arbcits- 
taglich 14 595 Wagen gestellt, wahrend in den ersten vior 
Tagon der Personcnyerkehrssperro arbeitstaglicE 17 679 
gestellt werden konnten. Im.rhoinisch-westfalischen und 
im schlesischen lndustriegebiot konnten wahrend der 
Sperre 400 000 t Kohle mehr befordert werdon ais in der
selben Zeit vor der Sperre. Vom 14. Noyember ab tia t 
jedoch eino Stoekung in der Wagengestellung ein. Die 
allmahlicho Ueberfiiliung der Bahnhófo war derartig, 
daB einzelnen Zechen die Wagen nieht zugefuhrt werden 
konnten und sie gezwungen waren, einen betrachtlichcn 
Teil ihrer Forderung auf Lager zu nehmen. Verscharft 
wurde die Lage noch dureh die bald darauf einsetzenden 
Schneesturmo. Dazu kam, daB einzelne Bozirke, wie 
z. B. Hamburg, Altona, Stettin , keine Kohlen mehr zum 
He i zen dor Lokomotiyen hatten, wodureh starko Sto- 
rungen im Guteryerkehr eintraten. Die MaBnahmen, 
dio die Eisenbahnverwaltung zur Ueberwindung der Vor- 
kehrsschwierigkeiten traf, waren Prhohung der Wagen- 
standsgelder und Beschlagnahme der Priyatguterwagen. 
Ab 10. Noyember wurden nachstehende Wagenstands- 
gelder erhoben:,

fur den ersten T a g ..........................  50
„  „  zweiten T a g .......................  75 Jl
„  „ dritten  Tag . . . . . .  100 Ji
,,  „  yierten T a g ...................... 100 Jl

dio dann am 29. Noyember auf 10 Jl fiir den ersten Tag 
und 50 .(4 fiir den zweiten Tag herabgesetzt wurdon; fiir 
die folgenden Tage bliebon die alten Satzo bestehen.

Dio Verordnung der Reichsregierung uber dio Beschlag
nahme der im Kohlenpendelyerkehr benutzten Priyat- 
wagen tra t am 17. Noyember in K raft. Sie sollen dem 
offentliehen Verkehr zugefuhrt werden, um dem Mangel 
an Staatsbahnwagon abzuhelfen. Welche Folgen diese 
einschneidendo MaBnahmo fur die betroffenen Werko hat, 
liiBt sich heute noch nicht ubersehen. Wir halten jedoch 
diese Anordnung der Eisenbahnyerwaltung fur yerfehlt, 
da sie unseres Erachtens keine Besserung des Guteryer- 
kehrs herbeifiihren wird. Der Wasserstand der Fiusse 
bessorte sich fur die Schiffahrt, so daB die Eisenbahn ent- 
lastet wurde. Zu Beginn des Monats litt dio Schiffahrt 
sehr unter dem auBorordentlich niedrigen Wasserstando, 
da dio Ladefiihigkeit der Kiihno und dio Schlcppkraft der 
groBen Schleppbooto nicht ausgenutzt worden konnto. 
Infolgedessen machte sich uberall ein groBcr Mangel an 
Leerraum und Sohleppkraft bemerkbar, der das Versand- 
geschaffc in  dor empfindlichsten Woiso beeintrachtigte. 
Mit dem Steigon des Wassers im Laufe des Monats besserte 
sich zwar dio Lage, doch waren dio Yerkelirsyerhaltnisso 
auch gegon Endo dos Monats immer noch so schwierig, 
daB sio dom Bestreben, dureh Ablenkung yon Beforde- 
rungen auf dem Wasserweg dio Eisenbahn zu entlasten, 
ernste Hemmnisso bereiteton.

Wahrend im Berichtsn:onat dio A rb e i te r  im Bezirk 
dor Nordwestlichen Gruppe im allgemeinen Ruho bo- 
wahrten, machte sich unter den A n g e s te l l te n  eine groBo 
Erregung bemerkbar, die insbesondere von der Arbeits
gemeinschaft freier Angestelltonverbiindo ans Organi- 
sationsgrunden dureh eifriges Werben fur dio Einfuhrung 
der Gehaltsregelung nach Berufsgruppen heryorgorufen 
wurde. Da die Arbeitgeber diese Regelung grundsiitzlich 
wegen der dam it unvermeidiichen Schematisierung ab- 
lehnten, kam es zu Reibungen, die ein Zusammenarbeiten

in der Bezirksarbeitsgemeinschaft zeitwoise unmoglich 
machten. Ein Streik eiimtlicher Angestellten Gelsen- 
kirchons, m it dem die Gehaltszahlung nach Berufsgruppen 
ortlich durehzudruckon yersucht wurde, fand eino Er- 
ledigung dureh einen Vergleieh, ohne daB dio Angestellten 
ihre Forderung durchsetzen konnten. Ein Teilstroik in 
Dusseldorf hatte  dio Einfuhrung der durehgehenden 
Arbeitszeit zum Ziel. Gegen den auf probeweise Ein
fuhrung lautendon Spruch des SchlichtungsausschuBses 
hat das Werk Einspruch erhoben.

Die Nachfrage n a c h B re n n s to ffe n  war unyoriindert 
groB und konnte nicht anniihernd befriedigt werden; 
dio Bemiihungen der Zcchenverwaltungen um die Hebung 
der 1'orderung hiitton nur geringe Erfolge. Eine durch- 
greifonde Besserung konnte einerseits duroh Wieder- 
yerliingerung der Arbeitszeit — gegen dio sioh aber die 
Arbeitorschaft m it allen Mitteln wehrt —, anderseits dureh 
Zufuhrung weiterer Arbeitskrafto — dio jedoch dureh don 
Wohnungsmangel unmoglich gemacht wird — herbei- 
gefuhrt werden. Bei diesen Vorhaltnisson klingt es wie 
Hohn, daB nunmehr der AusschuB zur Priifung der Arbeits 
zeit im Ruhrbergbau sich demniichst wieder mit der Frage 
beschiiftigen wird, ob oine weitero H e ra b s c tz u n g  der 
Schichtzoit durchzufiihren ist.

Die Verbrauehsbeteiligungon der Huttonzechon er- 
fuhren wieder einschneidendo Kiirzungen, die bei diesen 
Zechen schon zu erheblichen Betriebseinschrankungen 
gefuhrt haben und Stillegungen ganzor Betriebe erwarten 
lassen. Des weiteren wurdo der Zechcnlandabsatz fur etwa 
eine Wocho ganzlich gesperrt und fiir die Zeit ab l Do- 
zem berbis auf weiteres auf die Hiilfte der im Oktober 
abgegebenen Mengon festgesotzt, um auf dieso Weise fur 
weiter entfernt liegendo Verbraucher Kohlen freizube- 
kommen. Alle dieso MaBnahmen konnen jedoch ihren 
Zweck, eine tatsiichlicho Besserung in der Kohlenver- 
sorgung herbeizufuhren, selbstyerstandlioh nicht erreichen, 
sondern lediglich dazu dionen, einzelne Verbrauehsgruppen 
zu Lasten anderer zu bevorzugen. Wahrend des Berichts
monats fanden dauernd Verhandlungen wegen Erhohung 
der Kohlcnprcise s ta tt m it dem Ergebnis, daB dio yom 
Reichskohlenverband fiir unumganglich notwendig er- 
kannte und besehlossone Preiserhohung yon 2p .(( yom 
Reichswirtsehaftsminister beanstandet und auf 7,50 Jl 
jo Tonne a u sso h lie B lic h  Steuor herabgesetzt wurde.

Die Lage auf dem E rz m a rk t  yersohlechterte sich 
im Monat Noyember gegeniiber dem Vormonat noch 
wesentlich. Im  Inland trug hierzu der mangelhafte Ver- 
sand infolge der weiteren schlechteren Verkohrsverhalt- 
nisse b e i.. Die Nichtbefriedigung des Bedarfs machte sich 
jedoch weniger empfindlich bemerkbar, weil der groBte 
Teil der Hochofenwerko aus Koksmangel nur einge- 
schriinkten oder gedampften Betrieb untorhielt.

Der Versand an B u lto n e r  Erzen betrug im Noyember
31 905 t  und blieben demnach 38 095 t  gegeniiber dem 
Sollyersand yon 70 000 t  monatlich zuruck. Die Preise 
wurden im Borichtsmonat von 30 Jl auf 32 .(( f. d. t ab 
Grube erhoht. Die Anlieforung yon S ie g e r liin d e r- , 
N a s s a u e r - , L a h n - u n d  J ls e d e r -E rz o n  lieB.haupt- 
sachlich infolge der uberaus schlechten Wagengestellung 
viel zu wunschen ubrig, besonders boi den letzteren Erzen 
manhte sich die schwache Anlieferung unangenehm bo- 
merkbar. Dio Abfuhr eines wesentlichen Teiles der Jlseder 
Erze auf dem Wasserwegc konnte die Versandmonge nicht 
so erhohen, daB die yerbrauchenden Werko geniigend 
beliefert worden konnten. Im  S ie g e r li in d e r  Bergbau 
muBto die Forderung der Gruben infolge Mangels an 
Brennstoffen stark eingeschrankt werden, sie konnte nur 
zum geringen Teil zum Versand kommen und wurdo 
deshalb auf Lager genommen, wodureh den Grubon erheb- 
liche Kosten entstanden. Dio Verkaufsproiso werden eine 
Erhohung erfahren mussen. Auoh dio Erzforderung des 
L ah n - und D illgebietes muBte w ihrend des Berichts
monats infolge der Verkehrssehwierigkeiten wiederum 
zum groBten Teil auf Halde genommen werden. Die Vor- 
ratspliitze sind derart ubcrfiillt, daB weitero Mengen
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kaum abgestiirzt werdon konnen. Aus diesem Grunde 
sahen sich yerschiedeno Verwaltungen gezwungen, ein bis 
drei Eeiorschichten wochentlich einzulegen, und man steht 
augenblicklich yor der Frage der yolligen Einstellung des 
Betriebes. F iir dio Bergbaubezirke W etzlar, Weilburg 
und Diez wurdo nach liingeren Verhandlungon m it Ruck- 
wirkung ab 1. Noyember 1919 der Durchsehnitts-Bauer- 
lohn von 14 Jl bzw. 14,50 Jl auf 18 Jl festgesetzt. Die 
Lohno der iibrigen Grubenarbeitcr erfuhren eine cnt- 
8prechendo Steigerung. Ueber dio Schwierigkeit der 
Grubenholzbcschaffung und dio auBerordcntlichen Preise 
fur Grubenholz wird lebliaft Klage gefiihrt. Dio Preiso 
blieben uberall unveriindert.

An a u s la n d is c h e n  E ise n e rz e n  wurden an die 
Werke im unbesetzten Deutsehland im Berichtsmonat 
213 707 t  M in e tto  aus L o th r in g e n  u n d  L u x e m b u rg  
yersandt. Die Einfuhr blieb dam it im Verhaltnis zu den 
Kokslieferungcn um 30 505 t  gegen diese zuriick; die 
Gesamt-Unterlieferung seit Beginn des Versandcs betrug 
am 1. Dezember 1919 290 2211. Das yorgesehene Liefer- 
yerhiiltnis von 1,25 zu 1 t  zwischen Minetto und Koks 
konnto nicht eingehalten werden, da yiolfaeh die Koks- 
wagen derart uberladen wurden, daB eine um ein Viertel 
hohere Riicklieferung an Minetto nicht moglich war. In 
der Prcisfrago erfolgte nocli keine endgiiltige Regelung. 
Die Einfuhr an S c liw ed o n erzo n  war durch die von dor 
Entente yerhiingto Ostsee-Blockade uber die Ostseo giiiiz- 
lich unterbunden. Schwierigkeiten diirften den meisten 
Werken hierdurch jedoch nicht entstanden sein, da dio 
Werkslager eino lańgere Unterbrechung der Zufuhr aus- 
zuhalten gestatten. Die Angebote auf schwedische Erze, 
insbesondero auf phosphorarme Erze, waren infolgo der 
schlechtcn Valuta fast unerschwinglich und bewegten 
sich um 7 bis 8 Jl je Einheit und Tonne frei Verbrauchs- 
werk boi heutigem Kursę. Der Erzyorfrachtung uber die 
Nordsee standen die auBerordentlich hohen Frachtpreise 
entgegen, so daB auf diesem Wege eine Versorgung Deutsch
lands kaum in Erage kam. Aus S p a n ie n  sind im No
yember einige Tausend Tonnen Erze hereingekommen. 
Die Preise hierfiir stellten sich auf 6 Jl dio Einheit.

In  der Voraorgung mit M an g an e rzo n  li tt der Ver- 
sand ebenfalls sehr unter den herrsclienden Verkohrs- 
yerhaltnissen und dem KohlenmangeL An hochprozentigon 
Erzen entwickelte sich das Gcschiift wegen der auBer
ordentlich hohen Preise insbesondere fur Fracht weiterhin 
sehr sehlecht. .Manganerze aus Jaya  m it rd. 50 % Mangan 
wurden zu 40 d f. d. t  und Einheit, frei Amsterdam, an- 
geboten. Der europaische Markt wurde yon inaischon 
Margancrzen behcrrsclit. Die Vcrfiigung uber dio Ver- 
frachtungsmoglichkeit der einzelnen Dampfer liegt in 
den Handen oines Schiffskontrolleurs in Bombay. Der 
Eracht-Einheitssatz Bombay—England betragt 80 S  und 
Bómbay—Antwerpen 105 S  fur allo Schiffe, die durch den 
Sehiffskontrolleur zur Mitnalime yon Manganerzen be
stimmt werden. Indische Erze wurden mit 42 d die E in
heit und t  cif Antwerpen angeboten. Ais Prois fiir k au  - 
k a s isc h e  E rz e  wurden 11 d ab Poti genannt. Die 
gcorgischo Regierung beabsichtigt, einen Ausfuhrzoll 
auf Manganerze zu erheben In  B ra s i l ie n  lagern groBe 
Vorriite an Manganorzen, dic jedoch wegen der Verkehrs- 
schwierigkeiten auf dem Atlantischen Ozcan nicht zur 
Abfuhr gebracht werden konnen. Auf dem S c h la c k e n - 
m a r k t  hielt die steigende Preisrichtung an. Fur Walzen- 
sehlackcn wurden bis 700 Jl i. d. t  yerlangt, da dieso 
Schlacken nicht mehr rein auf den M arkt kommen, sondern 
zur Vermischung m it hochwertigen Schmelzerzeugnissen 
yerwertet werden. Fiir S ch w e iB sch lac k en  wurden 
etwa 160 J l ab Work, fiir M a r tin s c h la o k e n  etwa 25 Jl 
bis 35 Jl je nach Gute ab Werk yerlangt.

Die im letzten Maj-ktbericht geauBerte Ansicht iiber 
die zu erwartendo Stetigkeit auf dem S c h r o t t  m a r k t  hat 
sich nicht yerwirklicht. Es war zwar insofern eine Klarung 
der Verhaltnisse eingetreten, ais die Hochofenwerke ais 
Verbraucher ausschieden und somit dio Naehfrage zuriick- 
gintg. Dio inzwischen beendeten Verhandlungen m it dem

L .„

Roichswirtschaftsininistcrium wegen Erhohung der Preise 
der Fertigerzeugnisse muBten aber naturlich auch weiter 
anziehend auf die Schrottprciso wirken. Sie sind infolge
dessen wiederum sprunghalt gestiegon, so daB heute m it 
einem Marktpreis yon 950 Jl bis 1000 Jl zu rechnen ist. 
Die erste Nachricht uber die hohen Preise wurde der 
Oeffentlichkeit durch die Submissionon von Eisenbalin- 
schrott in Essen und Elberfeld bekannt, die Anfang 
November stattfanden und bereits Angebote von 820 bis 
910 Jl von Hiindlerfirmen brachten. Dieso Preiscnt- 
rt-icklung gibt naturlich den Werken einen besonderen 
AnlaC, bei ihren Neueisenyerkiiufen Rucklieferungsyep- 
trage in Schrott abzuschlicBen. Die dabei gezahlten 
Schrottproise bewegen si h um 500 bis 600 Jl. Wenn 
auch zu erwarten ist, daB die Preise weiter anziehen 
werden, so konnen dio Schrottverbraućher der sprung- 
haften Entwicklung nicht untatig zusehen, zumal da trotz 
der hohen Preise der Bedarf nicht eingedeckt werden kann. 
Die bisherigo sprunghafte Entwicklung hat z. B. zur Folgę 
gehabt, daB yon Anfang Noyember an fureinzelne Schrott- 
sorten die Preise hoher waren ais die Preise fiir die Fertig- 
erzeugnisso. Leider mehren sich auch noch weiter die 
Nachrichten, daB Schrott ins Ausland ausgefiihrt wird. 
Auch hier werden von don JEehorden wie den Verbrauchern 
unbedingt MaBnahmen getroffen werden mussen, die die 
Entziehung von notwondigen Rohstoffen aus dom Inlnnd 
yórhindern.

Auf dom R o h e ise n m a rk h  spitzten sich dio Vcr- 
hiiltnisse weiter zu. Der Mangel an Koks zwang dio Hoch
ofenwerke zu weiteren Betriebseinschrankungen. Durch 
die andauemden Verkehrsschwierigkeiten und Strecken- 
sperren wurde der yolle und rcchtzeitigo Versand des 
erzeugten Rolieisens unmóglich gemacht. Infolgedessen 
war dio Versorgung der Vcrbraucher nicht befriedigend. 
Der Verband ging, wie bereits borichtet, dazu iiber, aus- 
liindisches Roheisen einzufiihren, indes ljtt auch die Zufuhr 
dieses Eisens unter den ungiinstigen Verkehrsverhaltnissen.

■ Die starko Nachfrago vom Ausland hielt an. Die Auslands- 
preise zeigten weiter Neigung zu steigen. Fur den Monat 
Noyember sind gegenuber dem Oktober keino Preis- 
yeriinderungcn yorgenommen worden. Ab 1. Dezember 
d. J . t r i t t  infolge der Yertcuerung der Rohstoffo, die in 
der Hauptsache durch dio Valutaverschlechterung be- 
dingt ist, eine erhebliche Preiserhohung ein, uber die 
zurzeit noch yerhandelt wird.

In  der Geschiiftslago der E rz e u g n is se  d es  S ta h l -  
w e rk s v e rb a n d e s  ist im abgelaufcnen Monat keine Er- 
leichterung eingetreten. Die an sich yerminderte Leistungs
fahigkeit dei Werke in bezug auf die Ablieferungen ging 
zuriick. Die K nappheit an  H a lb z e u g  hatrsich gegenuber 
dem Vormonate eher noch yerscharft; es wurden kaum 
nennenswerto Mengen yon den Werken geliefert. Dio 
Ausfuhrtatigkeit ruhte riach wio vor. Das F o rm e ise n -  
geschaft yerlief auch im Berichtsmonate schlepi>end. 
Auftrage konnten nur in geringem Umfange untergebracht 
worden, da dio Werke auf Monate hinaus besetzt sind und 
sich in der Annahme neuer Auftrage wohl m it Rucksicht 
auf die ungekliirten Verbandsverlialtnisse sehr zuriiek- 
haltend zeigten. Der Versand nach dem Auslande hielt 
sich in bescheidenen Grenzcn.. Die starkę Nachfrago nach 
E is o n b a h n o b e rb a u z o jig  in schweren und leiehten 
Profilen hielt an. Da infolge des auch. im Noyember be- 
stohenden Mangels an Rohstoffen die Erzeugung nicht 
gesteigert werden konnte, war es nicht moglich, die An
forderungen der deutschen Staatsbahnen zu erfiillen. 
Auch die Versorgung der Zechen und Gruben m it leiehten 
Profilen konnte nur zum Teil durchgefiihrt werden. Aus 
dem Auslande bestand eino rege Naehfrage nach Ober- 
baustoffen. In  der Proisaussprache am 26. Noyember 
zwischen dem Stahlbundo und Vertretern der Verbraucher- 
kreise, des Handels, forner Vcrtretern der Arbeitsgemein
schaft und behordlichen Beschaffungsstellen wurde m it 
Rucksicht auf die schwierigen Erzeugungs- und Absatz- 
yerhiiltnisse die Notwendigkeit einer betrachtlichen Preis
erhohung anerkannt, der sich auch die anwesenden Ver-

195



1670 Italii und Eisoii. Wirtschajtlichc Rundschau. 3J). Jahrg. łifr. CO.

tre te r des Reidiswirtsehaft.smiiiisteriums nicht entziehen 
konnten. Die auf der Grundlagc einer Erhohung des bis
herigen Stabeiscnprciscs um 750 Jl f. d. t  featgeset-zten 
Preise fanden die nachtriigliche Zustimmung des Reichs- 
wirtschaftsministeriums.

Dio Beschaftigung der Werke in an d o ren  W alz worka - 
e rz e u g n is se n  erfuhr gegoniiber dcm Vormonat keine wc- 
scntliche Veranderung. Die Deekung des Bedarfs der deu t
schen Staatseisenbahnen an rollendem Eisonbahnzeug voll- 
zog sich ohno bosondero Schwierigkeiten, zumal da die wci- 
teryerarbeitenden W crkstiitten, vormutlich m it Riicksićht 
auf fehlendes andores Baumaterial, teilweiso nicht in der 
Lago waren, m it dem Bau der Fahrzeuge zu folgen. ilaup t- 
siichlich fiir dic mittelbare und unmittelbaro Ausfuhr war 
die Nachfragc rceht lebhaft, indesaen sind namhafte Ge
schafte noch nicht zum AbschluB gebracht. Trotz der 
bereits seit Ende Oktober eingetretenen gcwaltigen E r
hohung der Schróttpreise, die auf die Gestehungskosten 
des fiir rollendes Eisonbahnzeug fast ausschlicBlich in 
Frago kommonden Siemens-Martin-Stahln einen auBer
ordentlich ungunstigen EinfluB ausiibte, wurdo bisher 
von einer wćitcren Erhohung der Yerkaufspreise abgesohen, 
indessen wird notgedrungen nunmehr eine Ncurcgelung der 
Proisc in Aussicht. zu nehmen sein.

Die Nachfrage naeh S ta b -  u n d  F o rm e ise n  ver- 
stark tc  sieli wesentlich, was wohl in erster Linie auf don 
Ruckgang der Erzeugung zuriickzufuhren ist. Die MaB- 
nalunen des łieichskolilenkom missars und der Eisenbahn 
riefen bereits in diesem Monat hochst unerfreuliche 
Storungen hervor. Nach wie vor waren dio Anfordc- 
rungen der Kisenbahnwagonbau- und Lokomotiv fabriken, 
dor Maschinen- und Konstruktionsworkstiitten sowie dor 
Werften auBerordentlich groB, wobei die Anforderungen 
von Stab- und Kleinformeiscn der Wagen- und Loko- 
motiyfabrikon in Anbetracht der W iehtigkeit ihrer Be- 
triebc bevorzugte Erledigung fanden. Das Ausfuhrgcschiift 
bewegte sich im November in engen Grenzen, da bei 
dor cingcschriinktcn Erzeugung und der starken Inlands- 
anforderung nur geringe Mengen dom Ausland geliefert 
werden konnten.

' Der Wettbewerb des feindlichen Auslandes hatte  sich 
in der letzten Zeit merklich zuruckgczogon. Bei Amerika 
war dieses wohl in der Hauptsaehe auf den Streik zuriick- 
zufuhren. Immerhin stieB man in letzter Zeit besonders 
in den nordischen Liindern liiiufiger auf amerikanische 

, Stabeisenangebołe, fur Lieferung im Januar/Fobruar 
1920. Dio amerikanischcn Preise zeigen neuerdings 
stcigende Richtung. In  holliindischen ICroiscn erwartot 
man in absehbarer Zeit eine ErmiiBigung der Seofraeht 
von New York, was angesiclits des bedeutendon ameri- 
kanischen Frachtraum s nicht ausgcschlossen ist. Fiir 
England ist der Satz von Newr York bereits von 80/— 
auf 55/—- S  herabgesetzt worden. Der franzosischc W ett
bewerb, der sieli besonders Anfang Oktober in der Schweiz 
und in Holland sehr fuhlbar machte durch billigo An- 
gebote, erhohto spiiter die Preise, ebenfalls und zog sich 
von dem Markt mehr zuriick. Allerdings wurde dio 
Steigerung der Preise duroh das andauerndc Sinken der 
franzosischen Valuta mehr ais ausgeglichon. E rst in den 
letzten Tagen begegnete man wieder haufigąr franzosischen 
Angeboten. Der Wettbewerb vou England kommt fast gar 
nicht in Bctraoht. Vermutlich ist dor Bedarf des ubrigen 
Auslandes und der Kolonien so groB, daB man keine Auf- 
trage aus dem noutralen Ausland ubernehmen kann.

Dio Verhaltnisse auf dem G ro b b le c l im a rk te  haben 
sieli seit dom letzten Berieht nicht zum Bessern geandert, 
im- Gegenteil tra t eher eine Yersclilechterung der Er- 
zeugungsyerhaltnisse durch dio weitere Entziehung der 
Kohlen ein. Die Nachfrage war nach wie yor sehr be
deutend, jedoch konnte der dringendsto Bedarf m keiner 
Wcisc befriedigt werden. Die Moglichkeit, daB in abseh
barer Zeit eine Aenderung eintreten konnte, ist bei den 
Yorliegenden Verhiiltnissen nicht yorhaiulen.

Am F o in b le o h m a rk t war dio Lago nach wie vor 
•auCerst gespannt, Das MiByerhiiltnis zwischen Nachfrage

und Erzeugungsfiih igkeit der Wcrko- ycrgroBcrte sieli 
yon Tag zu Tag. Hicran diirfte selbst dio neuerdings be- 
schlossenc Preiserhohung, die von der Regierung noch 
genehmigt werden muB, nichts andern, denn der fort- 
gcsetzte Kohlonmangel und dio Halbzeugknappheit werden 
die Loistungsfiihigkeit der Werke noch weiter herab- 
driicken. Aus dem Auslande, besonders aus Britisch- 
Indien, liegt noch immer eine schr rege Nachfrage vor, 
die nicht im entferntcsten befriedigt werden kann.

Die Schwierigkeiten, dic der Ausfiihrung der in reicli- 
lichein MaB den Rohrenwerken yorliegenden Atiftriige in 
sc h m ie d e ise m e n  R óliren  entgegenstanden, haben sich 
auch im Monat Noycmber fortgeselzt und weiterhin ver- 
schiirft. Dio Kolilennot beointraóhtigto den Betrieb auch 
der Rohrenwerko in solehem MiiB, daB eińe volle Auf- 
lecliterhaltung der lirzcugung zur UnmSglichkeit wurde. 
Die Preise wurden abermals erhoht, erreichen aber auch 
je tzt kaum dio Selbstkosten. Der Inlandsbedarf in guB- 
o is e rn e n  R o h re n  licB etwas nach, konnte aber trotzdem 
nicht restlos gedcckt werden, da die Erzeugungsmoglich- 
keit der Werke stark untor der unzurcicheriden Koks- und 
Kohlenyersorgung und den Verkehrsachwierigkoitcn litt. 
Entsprechend der dauernden allgemeinen Vertcuerung 
bewegten sich dio Preise in steigender Richtung. Durch 
die je tz t yorgenommene Preiserhohung fiir Roheisen wird 
naturgemaB eine weitere starkę Heraufsetzung der Rohren- 
preise erforderlich sein. Dio rege Nachfrage des Auslandes 
nach GuBrohren liiolt auch im Noycmber an, doch konnten 
wegen der Versorgung des Inlandes. immer nur kleine 
Teilmengcn hereingenommen werden. Durch dio be- 
schrankte Wagcngestellung wurde der Versand auBerdem 
sehr bccintrachtigt. Der auslandiseho Wettbewerb, ins
besondero von Frankreich und Belgien, war noch yerhiilt- 
nismafiig gering, .machte sieli aber immerhin, namentlich 
in Holland, in letzter Zeit stiirker bemerkbar.

Auf dem D ra h tm a rk te  blieb die Leistungsfiihigkeit 
der Wcrko im Monat Noycmber noch weiter ais im Vor- 
inonat hinter der Nachfrago zuriick. Obwohl die End- 
zahlcn fiir den Monat Nqvcmber bei Abfassung dieses 
Berichtcs noch nicht yorliegen, kann doch schon gesagt 
werden, daB die Walzdrahterzeugung des Monats Oktober. 
nicht erroiclit worden ist. Abgesohen davon, daB der 
Monat Noyembcr nur 23 Arbeitstage ziihlte' gegen 27 im 
Vormonate, muBten aueh yielo groBe Werke infolge des 
stiindig zunehmenden Rohstoff- und Brennstoffinangels 
groBo Bctricbseinschriinkungen yornehmen, wenn niclit 
gar uberjłaupt* stilliegen. H ieruntcr hatten die mittleren 
und kleineren Drahtziohereien, sowcit sie Kiiufer von ge- 
wohnlichem Thomas-FluBeisenwalzdraht waren, ; crkliir- 
lieherweiso besonders zu leiden. An eine Ergiinzung der 
inlandischen Erzeugung durch Zukauf aus dem Auslande 
war leider nicht zu denken, weil dies der schlechte Stand 
der deutschen Valuta nicht zulieB. Dabei bliihte der 
Schleichhandel in einem Mafie, wio es nur die ungeheurc 
K nappheit der Ware hervorzubringen yermag. E in groBer 
Teil dieses unter dem Deckmantel des Inlandsbedarfes gc- 
scliobenen Jlaterials diirfto unter TJmgehung der AuS- 
fuhrbcstimmungen und unter groBer Schiidigung des 
Volksverm6gons durch das Loch im Wcstcn in das Aus
land abflieBcn und in letzterem durch die Abweichung 
von den sonst bestehenden hoheren Auslandsnotierungen 
und der fremden Wahrung yerwirreml wirken. Es ist er- 
kliirlich, daB das Ausland wieder auf Deutschland, ais dcm 
Hauptausfuhrland aus der Yorkricgszeit, ' zuriickgreift, 
da England und Frankreich fur Liefcrungen nacli Deutseh- 
land nicht in Frage kommen und auch Amerika infolge 
der dort lierrsclienden Streiks nicht liefern kann. Eine 
Steigerung der deutschen Ausfuhr ist jedoch infolge der 
widrigen Erzeugungsyerhiiltnissc im Inlande leider vor- 
liiufig nicht in erheblichem MaBe moglich, Aussichtcn 
auf eine Steigerung der Herstellung yon Halbzeug be
stehen zudcm leider nioht, so daB m it einer Bcsserung 
der Erzeugungsyerlialtnisse auf dem Walzdraht- und 
Verfeinerungsmarktc yorderhand nicht zu reehnon sein 
wird,- - zumal da die Duichfiilnung der vom Reiehakohlen-
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kommissar yerfugten weiteren Einschriinkimg des Kolilcn- 
verbrauehs die Lage giinzlich unhaltbar machcn wird und 
abgesohon von dem Mangei an'Roh- und Brennstoffen ein 
Teil der Drahtwcrke auch nooh unter dom Mangel sonstigor 
wichtigor Erzeugungsmittel, wie Schwcfelsiiure usw., -zu 
leidcń hat. Auch der Mangel an Wagon besteht unyer- 
mindert fort, nachdem die VerkeJirssperrc nur eine kurze 
yoriibergehendi) Besscrung der Wagcngestellung zu 
bringen yermoćht hat, so da U bei don Werken teilwoise 

. orhębliohc, Posteh yersandfertiger Waren nicht befordort 
werden konnten. Dio Proisfrage in der Drahtindustrio 
ist fur don Monat Dezember yon. neuen Gesichfcspunkten 
aus geregelt und an dieser Stelle beroits mitgetoilt worden1).

Bei den S tah lg ic f io re ien  war neben dom regel- 
niaBigen Eingang inliindischcr Auftriigo seit dom Vor- 
monat eine wesentlieho Yennehrung der Anfragen aua 
den neutralon Liindern festzustellcn. Umfangreiche Be- 
stellungen aus Belgion und Nordfrankrcich zur Inbetrieb- 
setzung bereits bestohondor und Errichtung neuer Walzen- 
straBon zeigten, daC dio in diesen Landem befindlichen 
Stahlgieficreien keinoswegs in der Lage sind, den fiir don 
Wiederaufbau notigen Bedarf zu deeken. Dic sich durch 
das Stcigen der Unkosten aller A rt ergebenden Preis- 
erhohuńgon, dio Ilausseklausel und ausroichende Liefer- 
zeiten wurden ohno weiteres bewilligt. Dio lnlands- 
preise erfuhren auf Grund der starken Erhohung dor 
Schrott- und Rohcisenprcisc eine entsprecliende Stei- 
gerung.

Die G raugioB ereion yerfugten ebenfalls uber 
groBere Auftragsbestando in unbearbeiteten und bo-, 
arbeiteten Gu(3stiioken bei auskominlichen Verkaufs- 
preisen und yermoehten don Lieferungsąnforderungen der 
Kundsehaft nur toilweiso zu entsprechen.

Die Beschaftigung im M asch inenbau  ist recht gut, 
jedoch wurden dio Erzeugungsziffern durch dio Kohlennot 
und ihre Eolgcerscheinungcn sowie durch dio immer nooh 
nicht auf den fruheron Stand gebraehte Arbeitsleistung

■ an yieloii Stellen beeintrachtigt. Bomorkonswcrt ist das 
Bestreben dos feindlichen Auslandes, einon Teil des 
Wioderaufbaucs durch unmittelbaro Verhandlungen mit 
der deutschen PriyatIndustrie in die Wege zu leiten. 
Gro Be Sorgo bereitete. den Wforksloitungen die steigenden 
Schwierigkeiten in der Matcrialbcschaffung. Dio Preise 
stiegen sprungliaft, ohno daB ihnen dio Vcrfeinerungs- 
industrie m it ihren Yerkaufspreisen, besonders auf dem 
Inlandsmarkto, im gleichen Tempo folgen konnte. Dio bei 
langeren Lieferfristen unvorhersehbare Steigorung der 
Selbstkosten filhrie dazu, daB auoh dem Auslande gegen
uber immer mehr dio gleitonde Preisskala zur Anwendung 
kam. Anschoinend gelingfc es neuerdings, in zahlreichen 
Fallen m it dieser berechtigten Forderung bei don aus- 
liindischen Abnehmern durehzukommen. • Fur mittlero 
und groBere Mctullbearbeitungsmaschmen blieb der In-, 
landsmarkt unyoriindert still; von. den im yormonatlichen 
Boriobt erwahnten auslandischen Bśżirken war dagegen 
dio Nachfrage nacb Maschinen fortgesetzt sehr. rcgc. 
Seitens der Erzeuger soheint sieli oino-gewisso Zuruck- 
haltung bei der Heroinnahmo .yon Auffirtigcn bemcrkbar 
zu machen, dio eine litngore Lieferzeit erfordom und deren 
yoraussiohtliche Gestehungskosten sich gcgcnwartig 
wonigor ais jo ubersehen lassen. In  yielon Werken wurde •. 
die Erzeugung hemriiend beeinfluBt durch dio immer 
fiihlbarer werdendc Kohlennot.

II . MITTELDEUTSGHLAND. — Der Monat Noyem
ber stand unter dom EinfluB der Yerkehrssperre, der 
Witterungsyorhiiltnissc! und nicht- zuletzt unter der mit 
ciniger Sorgo cntgegengeseiienen ■■Wiederkehr des Jah res- 
tagos der Revolution, An dio Yerkehrssperre hatte man 
grode Erwartungen gekniipft und gohofft, daB durch den 
Ausfall der Persononzugo geniigend Lokomotiven frei wer- 
den wurdon, um einmal eine bfissere Yorsorgung mit Koh- 
Icn allor in Frage kommendeh Stellen und nicht zuletzt 
der. Staatsbahnon selbst durcbzufiihron, dann aber auch
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den Yersand von Kartoffeln und Ru bon moglich machen 
zu konnen. Wiihrend dic Abfulir von K oh len  in der 
T at besser war, obwohl die Yorsorgung hinter den E r
wartungen zuriickblieb, machte der yorzeitigo E in tritt 
des Wintera m it starkem~Schneefall und Frost den Yer
sand der Feldfruchte yielfach unmoglich. Die Royolutions- 
tage ycrliefon im groBen ganzen ruhig. Dio Foicr der 
Wiederkehr boschriinkte sich in den . Stadtcn auf 
soliwacho Umziigc, wiihrend in den Uindlichen Industrie- 
bezirken nur wenig yon einor Feier zu bemerken war, 
Der A b s a t z  der Erzeugnisse hielt sich in don gleichen 
Grcnzen wic im Vormonat. Einor iibergroBon Nachfrage 
stand durchweg nicht ausroichende Ware gegenuber. Zwar 
konnte in einigen Zweigen dor Industrie eine Ideine Bessc- 
rung und Erzeugungssteigorung verzeichnet werden, wie 
auch die giinstigc. Weiterentwioklung der Grubenbetriebe 
ąnhielt, doch blieb die Erzeugung bzw. Forderung noch 
weit hinter dcm Friedonsstand zuriick. Dio ' Be- 
ach a ffu n g  vo n  R o h - und  B e tr ie b s s to f fe n  stollto 
fortgesetzt hohe Anfordorungen an die Yerwaltung der 
Untemehmungen und os bedurft.o des Einsatzes aller 
Krafte, um die notwendigen Mengen heranzuachaffen, 
dam it die Betriebe arbeiten konntoij. Die Rohstoffbeschat- 
fung machte. allgemein diogroBten Sorgen, mochto ca sieli 
um Kohlen, Rohoison, Ferromangan, Forrosilizium, Schrott 
jeder A rt, Kalk, Dolomit, Magnesit oder um Schmierole, 
Fette, elektrische Matcrialien usw. handehi. Dor Absatz 
der Erzeugnisse tra t an Wichtigkoit weit hinter dio R0I1- 

' sĘbffbeschaffung zuriick. Die erstoron dienten yielmehr 
zum Teil ala wirksame Aufreehnungswerte bei dor Be
schaffung yon Rohstoffen. Es h a t den Anschein, ais 
wenn diese sich wahrend des Krieges ontwickelten Ver- 
hiiltnisso auf dom Gebiet doa Einkaufs koino yoruber- 
gehonde Erscheinung fiir dio Werko bleiben sollten, 
sondern aich zu. einom Dauerzustand auswachscn wur
den, dem durch oine gewisse Umstcllung und oine Ver- 
legung des Schwcrgcwichts in der Tiitigkeit der Ver- 
waltungen Rechnung getragen werden miisse. Boi einer 
Woitcryerfolgung lieses Gcdankens eroffnen sich der. 
Induatrio noch zum Teil ungeahnte Aussichten wirtschaft- 
licher Natur. Die Beschaffung yon B ra u n k o h le n  aus dem 
Gebiet der Tschccho-Slowakei war nur iu ganz goringen Mcn- 
gon moglich. Dio Lieforungon wurden schwachor und immer 
schwacher. Unausroiohend war ąueh die Bclieferung der 
Industrie duroh die sachsisclien Steinkohlengruben, und nur 
die besseren Zufuhren an Braunkoljlenbriketts aus dem 
Niederlausitzer Gebiet ennoglichten die Aufrechterbaltung 
der Betriebe, wenn auch zum Teil in bcschriiiiktem Um- 
fange. Dagegen bereiteto die Versorgung der Stahlwerke mit 
don erforderlichenMengen S ta h le is e n , ebenso wie die der 
GieBereien m it dem notwendigen GieBereicisen, fortgesetzt 
ganz erhebliche Schwierigkeiten. Der Roheisen-Yerband 
sah sich infolge des Erzeugungsausfalles boi seinen Hoch- 
ofcńwerken zu weiteren Kurzungen yfcranlaBt, Von Ober- 
sohlosion yersiogten ilio Lieforungon fast yollkominon, so 
daB der cinpfindliche Rohcisenmangcl sich zu einer sehwe- 
ron Gefahr auszuwachsen drohte. .Die Stahlwerke suehten 
sich zwar dadurch zu helfen, daB sio mohr GuBbruch ein- 
setzten. Dio. starkerp Nachfrage nach diesem Abfall- 
matonal fubrto zu einem gewaltigen Stoigen der Proiso. 
Der gleichzoitigo Mangel an Spiegeleisen und Ferro
mangan lieB eine yorstarkte Verwendung ■ yon GuB- 
brueb auf dio Dauer niclit zu, und w en n  dic Roh- 
eisenyei-sorgung duroh den Yerband nicht besser wird, 
s teh t.m an  in allernachater Zeit vor einer Einstollung 
mancher Betriebe. Inliindisches Ferromangan war iiber- 
haupt niclit mehr zu bekommen, und engliselies Mangan, 
auf das man nunmchr fast allein angewiesen ist, steht 
durch die Yaluta im Preise unorschwinglich hoch und 
steigt noch von Tag zu Tag. Dic geringen Mengen 
L u  x e  m 1) u rg  e r  E i s e n ,  die, m an moćhto^fast sagen, 
durch Zufall herObcrgekojnmon waren, konnten dieses 
ungiinstige Bild nioht andern. Der hohe Einfuhrzoll fiir 
dieses Eisen wirkte hemmond auf die Zufuhren. Es ware 
an der Zoit, ihn zu besoitigen. W ahrend dip Anlieferuug
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von K a lk  und D o l o m i t  dureh dio bessere Wagen- 
gestollung giinstig beeinfluBt wurde, setzto diejenige von 
M a g n e s i t  fast yollkommen aus, so daB dio Werke 
auf die geringen eigenen Vorrate angewiesen waren. Es 
fehlte den bohmischcn Magnesit werken an Kohlen, und 
dio fortgesetzten Verkohrsstorungen und Verkohrssperren 
auf den dortigen Bahnen yerscharften den Zustand. 
Bei don sonatigen Betriobsstoffen ist noch hervorzu- 
heben, daB alle Preiso sioh in steigender Richtung be- 
wegten und die Lange der Lieferfristen immer unmoglieher 
wird. N icht besser aieht es bei den Rohmetallcn aus. 
So ging Kupfer yon 15 . . II Ende Oktober auf 22,50 Jl
i. d. kg im Novembcr herauf. Auch bei der Beschaffung 
yon S e h m i e r o l e n  erwuchson Sehwierigkeiten iiber 
Sehwierigkeiten und die Preiso stiegeń um fast 25 %, 
wesentlich wohl infolgo des Ausbleibens der erwarteten 
amerikanischen Zufuhr. Der Erlos blieb bei den W a lz -  
w e r k s o r z o u g n i s a o n  weit hinter den gewaltig gestie- 
gencn Selbstkosten zuriick, so daB dio in den letzten 
Tagen des Bcriclitsmonats ypm deutschen Stahlbund 
beantragten bedeutenden Preiserhohungen einem zwin- 
genden Bediirfnis entsprangen.

Dić Bftwegung innerhalb der A r b e i t e r s c h a f t  kam 
nicht zur Ruhe; yielmehr setzten die Bemuhungen der 
Organisationen nach weiteren Lohnerhohungen auf der 
ganzen Linie und in yerstarktem MaBe oin. So wurden 
yerschiedentlich bestehendo Lohntarife gekiindlgt. Auch 
dio Augestelltenverbiinde tra ten  m it neuen, orhohten For- 
derungen hervor.

Sowohl die S te in k o h lo n -  wie dio B ra u n k o h le n -  
g ru b e n  konnten aus der Einstellung des Personcnyer- 
kehrs Nutzen ziehen. Die Wagengestellung war besser 
und hiclt auch nach der Wiederaufnahme des Personen- 
yerkehrs an. So war es den Niederlausitzcr Braunkohlen- 
gruben moglich, einen groBen Teil ihrer Stapcl abzu- 
fahren. Die Fórderung an Braunkohlen wie an Stein- 
kohlen und die Herstellung von Briketts erlitt aber gegen- 
uber dem Vormonat infolge des starken Schneefalles und des 
Frostes und der dadurch heryorgerufenen yielfachen Bc- 
triebsstorungen eino ziemliche EinbuBe. H ierunter hatten 
ganz besonders dic im Tagobau arbeitenden Betriebo zu 
leiden. Dio zur Verfugung stehenden Kolilenmongen wurden 
im wesentlichen wieder fur den Hausbrand in Anspruch 
genommen; dio industriellen Werke konnten aus der 
besseren Abfuhr der Kohlen wenig oder gar keinen Nutzen 
ziehen. Die Gesaintlage blieb daher fiir die Industrio 
immer noch durchaus unbefriedigend, was aus dem letzten 
Bericht des Reiehskohlenkommissars hervorging. Die 
Arboitswilligkeit der Grubenarboiter hielt weiter an, doch 
steht zu befurchten, daB dio Unterkunftsmoglichkciten 
auf diese oino ungunstigo Wirkung ausiiben werden, wenn 
es nicht in  Biilde gelingt, ausreiohende Wohnungsgelegen- 
hciten zu schaffen. Besonders die yerheirateten Bergleute 
waren m it den ihnen zugowiesenen Barackenwohnungen 
recht wenig zufrieden, empfanden auch die Tronnung von 
ihron Familien sehr unangenehm. Der Bau von Klein- 
wohnungen konnte dabei zum Teil nicht mit dem notigeu 
Nachdruck betrieberi werden, weil es allenthalben an Bau- 
stoffon fehlte und auch eine etwas burokratische Hand- 
habung boi der Verteilung der Baustoffe sich hemmond 
bemerkbar machte. Wie eingangs bereits bemerkt,. yer- 
łiet die Wiederkehr des Tages der Revolution ruhig und 
es war erfreulich, zu bcobachten, wie an einzelnen Stellen 
die Leute selbst am 9. Noyembor (Sonntag) arbeiteten, 
um dio durcli den Schneefall entstandenen Ausfallo wie
der einzuholen. So gewohnte man sich auch nach und 
nach wieder daran, in der Grube selbst im Gedinge zu 
arbeiten; im Abraum und in der Brikettfabrik ist aber 
der groBte Teil der Leute noch im Tagelohn bescluiftigt.

Die Kohlen- und B rikettp ro ise  blieben bisher un- 
y e riin d e rt.

S ch ro tt. Daa Anzichen der Preise nahm im Be- 
richtsmonat seine Fortsetzung, und mittlerweile kam 
man zu Schrottpreisen, deren Hoho fruher niemand 
geahnt hatt®. Fiir Kernschrott wurden Preise bis zu

1000 J l, fur Sehmiedespane bis fast 900 Jl und fiir 
loso Blechabfiille uber 600 J l bezahlt. Die aufkommen- 
den Mengen waren dabei durchaus unzureichend. Dieses 
Schwinden des Schrottanfalls hat sich seit einiger Zeit 
m it einer geradezu beangstigenden Folgerichtigkeit ent- 
wickelt. Es ist eben zu berueksiehtigen, daB die groBen 
Mengen von der Saar und von Lothringen fiir die rhoinisch- 
westfalisohen Werko fortgefallen sind und daB auf der 
Suche nach Ersatz auf den uns yerbliebenen Gebieten ein 
W ettlauf nach Schrott entstehen muBte, dor dann in 
ganz ubermaBig hohen Preisen seinen Ausdruck fand. 
Der normale. Entfall ist entsprechend der Erzeugungsyer- 
minderung in Neumaterial immer weiter zuruekgegangen 
und yon den Demobilmachungsstellen flieBt das Materiał 
auch nicht mehr in den bisherigen Mcngen zu. Dio Werke 
gingen daher zum Teil dazu iiber, die Lieferung von 
Neueisen von dor Rucklieferung yon Schrott abhangig 
zu machon, wodurch leider neue Aufkaufer neben den 
bisherigen erstehen und den Schrottm arkt noch weiter 
yerwirren. Aueh erweckte es den Eindruck, ais wenn dio 
yon den Reichsyerwortungsstellen bewirtschafteten Schrott- 
mengen hier und da nicht m it der gewiinschten Schnellig- 
keit dem Verbraueh zugefiihrt wurden. Es steht zwar 
zu hoffen, daB dio hohen Sohrottpreiso die Hochofonwerko 
yeranlasscn werden, dieses Materiał ais Einsatz nicht 
mehr zu yerwenden und wieder ausschlieBlieh zu Erz 
zuruekzukehren. Ob dieser Vorgang aber eine merkliche 
Erleichterung des Schrottmarktes bringen wird, bleibt 
yielfach bestritten.

S ta b e is e n  war wio bisher stark gefrngt; eine Besse- 
rung oder Steigerung der Erzeugung war leider nicht zu 
beobaehten. Es fehlte an Kohlen, an Rohstoffen und 
sonstigem Materiał. Die Werke konnten daher an eine 
bessere Ausnutzung ihrer Anlagen nicht denken. Hier- 
durch wurden dio Gestehungskoston naturgemiifj stark 
beeinfluBt und sie erreichten im Zusammenhang mit dem 
Steigen dor Preise fiir alle Rohstoffe und alle iibrigen 
Materialien eine Hohe, der gegeniiber auch erhohte Ver- 
kaufspreise bei weitom keinen Ausgleich schaffen konnten. 
Dic groBte Nachfrago nach Eisen erging wie bisher yon 
den Eisenbahnwerkstatten, den Lokomotiyfabriken und 
Wagenbauanstalten. Es war nicht entfernt moglich, 
diesen Anfordcrungcn zu entsprechen, zumal dio Walz- 
werko bei Ausfiihrung der 'yerhiiltnismaBig ungiinstigen 
Spczifikationen dieser Verbrauehsstellen ziemliche Sohwie- 
rigkeiten zu uberwinden hatten. Auch die Maschinen- 
fabriken und Konstruktionswerkstatten Iiielton starkę 
Nachfrage, der aber m it Riicksicht auf den groBen Bedarf 
an Materiał fur die Staatsbahncn nur in ganz beseheidenem 
Umfange entsprochen werden konnte.

Die Anforderung an G ro b b leeh en  stand in keinem 
Verhiiltnis zu den Lioferungsmóglichkciten dieser Werke. 
Die Grobblechinlandyereinigung konnte daher die Abrufo 
auf Rechnung der Iaufenden Abschlusso nur zu einem 
Bruchtoil unterbringen und es wurdo besonders schwer, 
dic Schiffswerften einigcrmaBen mit Materiał zu yersorgen.

Der Bedarf a'n F o in b le o h e n  war wiederum so groB, 
daB er von den Werken nur zu einem Bruchtoil befriedigt 
weitlen konnte. Fur Mittelbleehe war die Nachfrago 
nicht ininder stark, woran sich daa neutrale Ausland und 
hier und da sogar das feindliche Ausland beteiligten. Die 
Preise, die fur Mittel- und Feinbleche bezahlt wurden, 
konnten die Selbstkosten aber bei weitem nicht decken, 
so daB die in den letzten Tagen des Monats Noyember in 
Aussicht genommenen Preiserhohungen einem dringenden 
Bediirfnis nachkamen.

In  s e h m ie d e ise rn o n  G as- und S ic d e ro h ro n  
hielt der starkę Bedarf unvermindert an. Ihm  atand 
nach wic yor nur eine ganz sehwache Erzeugung gegen- 
uber. Wie bereitB friiher berichtet, ist dio geringe E r
zeugung im wesentlichen auf die Minderwertigkeit der 
Rohstoffe zuriickzufiihren. -

Die E ise n g ie B e re ie n  konnten ihre Betriebe nur 
' in beseheidenem Umfange aufrechterhalten, weil es ihnen 
zum Teil an Kohlen,- zum Teil an Roheisen fehlte. Sie
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waren aus diesem Grunde auch nicht in der Lage, der 
groBen Nachfrage einigermaBon gerecht zu worden. Auch 
gab die Guto des Gusses zu manchen Anstandon Ver- 
anlassung, weil zum Toil minderwertige Rohstoffe ver- 
wendet werden muBten. Dio Proiso fur GrauguBerzeugnisse 
waren den Verhiiltnissen entsprechend befriedigend, wobei 
aber zu bcrucksichtigen ist, daB nur m it Preiavorbehalt 
vcrkauft wurde. Dio S ta b Ig ie B e re ie n  haben sioh im 
Laufe des Monats zu einer Voroinigung zusammengcfunden, 
die fur dio Eolgo sowohl dio Inlands- ais auch die 
Ausfuhrpreiso regeln wird. Es steht zu hoffen, daB 
dadurch die ungunstigen Verhiiltnisso auf dem Stahl- 
formguBmarkt ein Endo nohmon und die Werko wiedór 
auskommlichere Preise erhalten werden. Der Besehiifti- 
gungsstand war gut. Es kamen auch umfangreicho 
Auftrago aus dem Ausland heroin, bei denen aber bisher 
den Valutaverhaltnisson nicht genugend Rechnung ge
tragen werden konnte, weil dio Worke untereinander in 
Wettbewerb standen. Dem wurde nunmehr durch die Ver- 
stiindigung ein Ziel gesetzt und es darf erw artet werden, 
daB dio niedrigen Angeboto auf dem Ausfuhrmarkt fiir 
die Zukunft verschwinden werden.

Die K o n s tru k tio n s w o rk s ta t te n k o n n te n n a c h  wio 
vor wegen Mangel an Rohstoffon nicht zu oinem einiger- 
maBen wirtschaftlichon Arbeiten kommon. Es fehlte 
allenthalben an ICohlen, an Stabeisen, Blechen und auch 
an Eormcisen. Die Auslandsgeschafte, die den Konstruk- 
tionswerkstatten immer wieder, angeboten wurden, er- 
schienen zwar verlockend, wurden aber im Verglcich zu den 
W eltmarktpreisen immer noeh viel zu niedrig im Preise 
gehalten. Es ware zu wunachen, wenn die auf anderen 
Gebieten sich anbahnendo Verstandigung auch dic Kon- 
struktionswerkstatten zu einem gesclilossenoren Vorgehen 
bei der Ausfuhr anregen wurde.

Auf dom Markte fur E is e n b a h n m a to r ia l  andorte 
sich gegenuber dem Vormonat nur wenig. Dio Nach
frage aus der Privatindustrie war dauernd sehr stark. 
Wahrend! die Staatsbahnen m it Riicksicht auf ihre Wieh- 
tigkeit ausreichend, yersorgt wurden, erhielt die Privat-
i ndustrie bei weitem noch nicht dio angeforderten Mengen.

III. NORDDEUTSCHLAND UND DIEKUSTEN'- 
W ERKE. — Seit der letzten B erichteratattung hat sich 
die Lage in Norddeutschland und an der Kiiste inBO- 
fern Y erandert, ais viele Betriebe, die genBgend A rbeit 
Yorliegen hatten, infolge der im m er schlochter wer-j 
dendon B rennstoffrersorgung zeitweiso ganz zum Er- 
liegen kamen. Die etwa li ta g ig e  Y erkehrssperre, dio 
eine Beaaerung in der Anfalir von Brennstoffen usw . 
herbeifahren Bollte, erg ab  gerade das Gegenteil. Trotz

Behórdliche Genehmigung der neuen Roheisen- und 
Stahlpreise. — Das Reichswirtschaftsministerium hat die 
Yom Stahlbund und Roheisermsrband boantragte E r 
h o h u n g  des S ta h l-  u n d  E ise n p re is e s  fur den Monat 
Dezember g e n e h m ig t, sioh jedoch die E in f i ih ru n g  
v o n  H o c h s tp re is e n  und die Errichtung oiner A us- 
g le ich sk asso  Yorbehalten.

Rheinisoh-Westfalisohes Kohlensyndikat, Essen a. d. 
Ruhr. — Mit Rucksiohfc auf die wahrend der Kriegsjahre 
stark herunterge wirtschafteton Betriebsanlagen, dio standig 
zuruckgehende Lsistuńgsfahigkeit der technischen Ein- 
richtungen und maschinellen Anlagen und den dadurch 
her »eigefuhrten unwirtschaftlichon Betrieb hatte dor 
neugogrundete R e -ic h sk o h ie n v e rb a n d  nach langeren 
Verhandlungen in seiner ersten Sitzung auf cinon vom 
Rbeinisoh-Westfiilischen Kohlensyndikat gestellten Antrag, 
dem sich andero Bezirke anschlossen, eine E rhohung  
d es S te in k o h le n p re is e s  um  20 Jl f. d. t  beschlosson, 
um den Bergwerksbesitzem Gelegenheit zu ge en, ihre 
Betriebe teehnisch wieder auf dio Hohe der Friedens- 
forderung zu bringen. Der Reiohswirtschaftsminister 
b e a n s ta n d e to  diesen BeschluB, da eine Heraufsotzung 
der Preise in dieser Hoho zurzeit eine zu schwere Bo-

derPersonensperre waren die GUterbahnhofe an der Kiiste 
derart yerstaut, daB die G iiterabfertigungen nicht aus 
noch ein wuBten. F iir die Betriebe w ar aber nioht 
allein die geringe Belioferung in Brennstoffon von ein- 
sohnoidender Bedeutung, sondern auch dio Yersorgung 
in W alzwerkaerzeugnissen lieB w eiter nach. Insbeson
dere wurden hiervon die Schiftswerften und Maschinen- 
fabriken getroffen. Ein trauriger Zustand ist es auch, 
daB "Walzwerkserzeugnisse, wio Stabeisen usw., auf 
geradom W ege wenig oder gar nicht zu haben sind. 
Auch hier tr it t der Schleichhandel und die von den 
Lieferwerken bzw. H andlem  gestollten Bedingungen, 
wonach Eisen nur gegen Riicklioferung yoii Schrott 
zur Yerfiigung gestellt wird, unliebsam hindernd in 
den W eg. H ierin muBte unbedingt W andcl gpschaffen 
werden, Y orausgosetzt naturlich, daB die notigen Macht- 
mittel zur Yorfugung atehen. Der Anfuhr von Roh- 
atoffen auf dem Seewege stand immor noch die Blockado 
hindernd im /  W ege. In  Schweden liegen z. B. 
mehrere Dampfer m it Erzen beladen, die aber ohno 
Geleitscheine,' dio naturlich von dem Yielverband 
kaum gow ahrt werden, nicht ausfahren-kSnnen. Yer- 
schiedene Kapitanę, die m it ihron Kohlen im Lade- 
hafon nicht langer m ehr auareichton, fuhren auf eigeno 
Gefahr aua und erreichton auch glacklich ihren 
deutschen LBschhafen Trotz der V erkehrsschwierig- 
keiten im allgomeinen wurden die Binnenschiffahr- 
zouge n icht genugend ausgenu tz t; so lagen z. B. im 
H am burger Hafen schon wochenlang oin paar hundert 
Kalinę nutzlos lierum, dio zum groBen Teil zwischen 
Berlin, H am burg und Liibock verkehrten, je tz t aber 
wegen Kohlonmangel uud infolge der Ostsooaperro 
keino R uckfrachten bekainon.

Ais erfreuliches Ergebnls kann m itgeteilt werden, 
daB unter der A r b o i t o r s c h a f t  oiniger deutscher 
W erften, wie Blohm & YoB, Reiherstiegwerft, H am 
burg, Jansson & Schmilinsky, Kochsche "Worft, und 
Flondorworft, Liibock, dio A kkordarbeit w ieder auf- 
gonommon wurdo, nachdem boi dieson W orfton mit 
groBor M ehrheit d a f il r  abgestim m t wurde. Ea sind 
auch guto Aussichten yorhandon, daB eino Einigung 
bei der Yulcanworft m it den A rbeitern erzielt wird. 
Eine Lohnbowogung beim Ilochófenwerk Liibeck 
wurdo zwischonzeitlieh beigelegt und ein T arif bis 
zum 1. Januar 1920 Yeroinbart.

NaturgemiiB sind auch in Norddeutschland und 
an der Kasto die schlechten ValutaverhaitniBse auf 
allen W irtschaftsgobioton von woittragendster Bedeutung 
und machon sich ganz besonders im F rach tenm ark t 
unliebsam bem erkbar.

lastung unseres Wirtsohaftslebens bedouton wurdo. Die 
Regierung erkannte an, daB dio Werko in die Lage ver- 
setzt worden musson, ihre Forderung trotz der Yerrmgerfcen 
Arbeitszeit wieder auf die Friedenshoho und womoglich 
daruber zu bringen, sie konnte sich jedoch nicht davon 
uberzeugen, daB eino Preiserhohung in dem geforderten 
Umfang fur dieson Zweck wirtschaftlich berechtigt sei. 
Bei den nschlioBenden Verhandlungen im Reiehswirt- 
sohaftsministerium wurde dem Rhoinisch-Westfalischen 
Kohlensyndikat unter Berucksichtigung dea jetzigen 
Standes der dortigen Selbstkosten, die neuerdings von der 
Regierung sorgfaltig geprufb worden sind, oino E rh o h u n g  
d o r g e g e n w a r t ig  g e l te n d e n  P re is e  um  7,50 Jl 
f. d. t  ohne Steuer m it Wirkung ab 1. Dezember 1919 
b e w ill ig t . Dor Mehrpreis h a t lediglich fur den ange- 
gebenen Zweck zu dienen. Wegen der andern Bergbau- 
bezirke sind die Prufungen noch im Gango.

Siegerlander Eisensteinverein, G. m. b. H., Siegen. — 
Der Yerein e rh o h te  die P re ise  fur gerosteten Spateisen- 
stein um 75 Jl und fur Rohspat um 50 Jl i. d. t  mit 
Wirkung ab 1. Dezember 1919. Gerosteter Spateisen- 
stein kostet houte 193,40 Jl und Rohspat 129,10 Ji 
f. d. t.
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Einsetzung eines Reichsabwlcklungsamtes. — Durch 
ErlaB des Reichskanzlors vora 31. Oktober 19191) ist zur 
einheitlicben und beschleunigten Erledigung der infolge 
des Kriegos und der Neuordnung des Reichs entstandenen 
Abwicklungsgeschiifto der Reichsmiuisterien bei dem 
Reichsfinanzministerium ein R o ic lisa b  w ic k lu n g s a m t 
errichtet worden. An der Spitze des Reichsabwicklunga- 
amtos steht ein yom Reichsminister der Finanzen zu er- 
nennender Reiehsabwicklungskommissar. Dcm Reichs- 
abwicklungskommissar werden unterstcllt: a) dio Ab-
widdungaiimtcr der friiliercn Kriegsministerien yon 
PreuBen, Bayern, Sachsen und Wurttemberg; b) alle mit 
Abwieklungssachen befaBten Dienststellen des Rcichs, 
die aus lebenden Vorwaltungen ausgcsehieden werden. Der 
Reiehsabwicklungskommissar regelt die Geschiiftseintei- 
Jung dor ihm unterstclltcn Abwioklungsiimter und Ab- 
wicklungsatellen, iiberwacht, den Personalbcstand und 
trifft alle zur Bcschleunigung der Abwicklung, zur Verein- 
fachung und Vcrbilligung der Vcrwaltung crforderlichen 
MaBnahmen. Soweit dio Abwicklungsstellcn anderen 
Ministerien angegliedert bleiben, ist der Reichaminister 
der Finanzen berechtigt, diese Dienststellen durcli den 
Abwicklungakommissar auf MiCstando hinweisen zu lassen, 
dio sich aus AnlaB der Abwicklung bei ihnen ergeben. 
Dio Abwicklungsgeschiiftc des Rcichssehatzministenums 
werden duroh dieso Verordnung nicht beriilirt.

Erriehtung und Geschaftskreis des Reichsministeriums 
fiir Wiederaufbau. ■<— Zur Ausfiihrung der nach dem 
Friedensyertrago fur die wirtsehaftlicho Wiedergutmachung 
cinschlieBlich dea Wiederaufbaus dor zerstorten Gebiete 
in Betraeht kommenden MaBnahmen wird durch cincn 
'ErlaB des Reiehsprasidenten vom 7. Noyember 1919 eino 
besondero oberste Rcichsbehorde unter dom Namen 
„Rcichaministerium fur Wiederaufbau" errichtet8). Der 
Chef diesor Bchorde fiihrt dio Bczeichnung „Reichs- 
m inister fiir Wiederaufbau". Im  einzelnen gehen auf das 
Reichsministerium fiir Wiederaufbau folgende bisher bei 
anderen Rcichsministerien bcarbeiteto Angelegenhciten 
iibor:

1. die unmittelbare wirtschaftliche Wiedcrgutmachung,
2. die Ausglęichung yon Forderungen und Schulden l 

gegenuber den bisher feindlichen Staaten,
3. die Abwicklung der Łiquidation,
4. dio Entschiidigung der Auslandadeutschcn,
5. dio Ausglęichung der Kriegsschaden der deutschen 

Reederei.
Wie die „Deutsche Allg. Ztg.“ zu diesem ErlaB mit- 

teilt, h a t das neue Reichsministerium oinen auBerordontlich 
groBen Geschaftskreis zugewiesen erhalten. Der Geschiifts- 
umfang wird sich aber m it dem Fortschreitcn der Ucber- 
leitung in den Friedcnszustand stiindig yerringern und 
die neue oberste Rcichsbehorde wird daher nur eine 
zeitlich bcschrankte Lebensdauer haben. Zu den yon ihr 
zu bearbeitenden Angelegenheiten gehort zunachst die 
unmittelbare w ir t s c h a f t l ic h e  W ie d e rg u tm a c h u n g  
gomiiB den Bestimmungen des Friedensyertrages. Da-s 
Reichsm ińiśtenumfwird also dic oberste Rcichsbehorde 
sein, welchc m it dein Interalliierten AusschuB, dem so
genannten „WiedergutmachungsausschuB“, in stiindiger 
Fiihlung bleiben wird und der die Verhandlungen iiber den 
Betrag und dio Form des Ersatzcs u ber wiosen werden. 
In, den WiedorgutmachungsausschuB entsenden die Ver- 
einigten Staaten, GroBbritannien, Italien, Japan, Belgicn 
und der serbo-kroatiseh-slowenische S taat je einen Dele- 
gbrteni Dor unmittelbare Vcrkchr m it dem Wieder- 
gutmachungsausschuB wird yermutlich durch dic D e u t 
scho K r ie g s la s te n k o m m is s io n  gefuhrt werden. Das 
Wiederaufbauministerium wird auch berufen sein, dic 
beiden zutn Fricdensvertrage erlassenen Erganzungs- 
gesetze vom 31. August 1919, namlich das Gesetz iiber 
Entoignungen und Entschadigungen und das Ausfiihrungs- 
gesotz, zur praktischen Durchfiihrung zu bringen. Die 
zweite, dem neuen Ministerium zugewicsene Tiitigkeit be-

i) Rcichs-Gcsctzblatt 1919. Nr. 224, Ś. 1899/1900.
'-) Vgl. St. u. E. 1919, 4. Dez., S. 1520.

trifft die A u sg lę ic h u n g  v o n  F o rd e r u n g e n  und 
S c h u ld e n  gegenuber den bisher feindlichen Staaten. Es 
handelt sich hierbei um die Ausfiihrung des Art. 290 des 
Friedensyertrages, nach weichem yon jodem der Ver- 
tragstoilo Prufungs- und Ausgleichsamtor einzusetzen 
sind. Deutschland muB cin solchcs Amt jedenfalls ein- 
ricliten und h a t bereits in § 1 des Auafuhrungsgesetzcs 
zum Fricdensyertrage angeordnet, daB dio Zahlung, die 
Zahlungsannahme sowie jeder auf dic Schuldenregelung 
beziigliche unmittelbare Vorkchr in Ansehung feindlicher 
Forderungen und Schulden zwischen den beteiligten 
Glaubigern und Schuldnern yerboten ist.

An dritte r Stelle weist der das Wiederaufbaumini
sterium crrichtende ErlaB des Reiehsprasidenten der Bc- 
liorde dic A b w ic k lu n g  d e r  Ł iq u id a t io n e n  zu, d. h. 
derjenigon Beschlagnahmen, dio wir im Vergeltungswcge 
an feindlichem in Deutschland befindlichen Eigcntum 
yollzogen haben, und fiir welche eine besondero Bchorde, 
der „Treuhiindor fiir das feindlicbe Ycrmogon“, achon im 
zweiton Kricgsjahre errichtet wordon ist.

Das Ministerium soli endiich ala Nachfolgerin des auf- 
zulosenden Reichskolonialamts dio K o lo n ia lg c sc h iif te  
licjuidieren und schlicBlich zwoi Teile des umfangreichcn 
und noch immer der gesetzlichen Regelung harrenden 
K rie g s s c lia d c n o rs a tz e s  behandeln, namlich die E n t-  
s e h iid ig u n g  d e r  A u s la n d s d e u ts c h e n  und die Aus- 
gleichung der K r ie g s s c h a d e n  d e r  d o u tso h o n  R e e d e 
re i. Hinsichtlich der Auslandsdeutschen wird daa Wiedcr- 
aufbauininisterium zunachst, dic yerteilung des yom 
Rciehsfinanzministcr fiir Vorcntscluidigungen ausgesetztcn 
Betrages zu bewirken haben. Wie sich dic endgiiltigc 
Entschiidigung unserer Auslandspioniero zu Lando und 
zur Seo gestalten wird, ist nooli nicht zu uboraclion.

Arbeitsgemeinschaft in der belgischen Eisenindustrie.— 
In der Eisenkonstruktions-Industrie Belgiens ist ein 
C om itó  N a tio n a l  de la c o n s t r u c t io n  m ó c a n iq u e  
errichtet worden, dcm sowohl Arbeitgeber ais auch Arbeit- 
nelimer angehoren. Seine Aufgabe is t gemeinsamo Be
ra tung von Lohntarifcn, Arbeitszeit, Sieherlieits- und 
GcsundheitsmaBnahmen innerhalb des genannten Indu- 
striezweiges. AuBer dem Regierungsyortreter sind ais 
Mitglieder neun Ycrtreter deV Arbeitgeber und sieben Vcr- 
treter der Arbeitnehmer ernannt worden.

Deutsch-Luxemburgische Bergwer.fs- und Hiitten- 
Aktiengesellschaft zu Bochum. —- Wio dic Vcrwaltung 
m itteilt, kann m it Riickśicht auf dio noch ungekliirten 
Yerhaltnisse dor sudwestlichcn Werko die Aufstellung 
einer Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Geschiiftsjahr 
1918/19 wie auch eine B erichterstattung iiber dio Lage der 
Geacllsehaft yorliiufig noch nicht atattfinden. Aus diesein 
Grundo ist seitens der Geschaftsfiihrung beim Handels- 
minister der Antrag gestellt worden, die Gesellschaft zu 
ermachtigen, die Bilanz, dio Gewinn- und Yerlustrechnung 
und den Gcschaftsbericht 1918/19 erst am 1. Juli 1920 auf- 
zustellcn und dor Hauptvcrsammlung yorzulcgen. Der 
Handolsminister h a t in Anerkennung der yorgebraehteu 
Grónde den Antrag genehmigt.

Georgs-Marien-Bergwerks- und Hlitten-Verein, Aktien- 
Gesellschaft, Osnabriick. — Der ungliickliche Ausgang 
des Krieges und dic politische Umwalzung wahrend des 
Geschiiftsjahres 1918/19 hat auch das Unternehmen auf 
das schwerste erschuttert. Am meisten wurde die Zcche 
Werne betroffen, die durch spartakistische Umtriebe 
sowio duroh mchrcre Streika sehr zu leiden hatto. Die 
Verkurzung der Arbeitszeit sticB nur bei den Hochofen 
auf keine Śchwierigkeiten, da bei ihnen die achtstiindigo 
Arbeitszeit bereits vor langcr Zeit eingefiihrt war. Ueber 
den Yerlauf des Geschiiftsjahres in den einzelnen Werks- 
betrieben entnehmón wir dem Berichte des Vorstandes 
dic folgenden Angaben: Bei der Z oche W ern e  erfuhr dio 
durchschnittliche Forderung desBerichtsj ahres einen Riick- 
gang von etwa 20 %. Der Absatz ging, trotz der Schwicrig- 
keiten in der Wagengcstcllung, immer g latt yonstatten,

, weil im '\ rerkehr mit den anderen Abteihingen der Gcsell-
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schaft cigone Wagen aushelfcn konnten. Mit dem im 
vorigcn Jahrę bcgonnonen Umbaii der Feuerungen' der 
Kessel in solcho m it Unterwind wurdo fortgefahren und 
auf dieso Weise eino bossero Yorwertung der Abfallcrzeug- 
nissocrreicht. Der E rz b o rg b a u  d e rA b to ilu n g G e o rg s-  
m a r ie n h i i t to  hatto dureh dio Preiserhohungen fur alle 
Rohstoffe sowio dureh gestoigorto Lohno eine weitero 
wesentliehe Erhohung der Selbstkosten gegeniiber denen 
des Yorjahra zu ycrzeiclinon. Der Abbau am Hiiggel und 
Sohafberg bowegto sieli auf don bekannten Mitteln, neuo 
Aufscblusse wurden niclit gomaelit. Dor Bici- und Blendo- 
betrieb im T io fb a u  P e rm  konnto trotz der schon im 

. Vorjahro crwiilinton Verraulmng der Erzm ittel infolge des 
nicht unwcsentlichen Anziehons dor Blei- und Zinkpreiso 
fiir das Geschiiftsjahr noch aufrechtcrhalten worden; 
doch steh t dio Einstollung dieaoa Botriobes bevor. Die 
T h iir in g o r  M a n g a n o rz g ru b o n  hatten untor starken 
Arbeiterunruhen und unter stiindigon Lohiifordcrungcn 
zu leiden. Nach Beilogung eines Streikos im Ju n i/Ju li d. J. 
und Wicdoroinfuhrung der Gcdingearbeit tra t eino Besse
rung der VerhiUtnissc oin. Die Braunateincrzcugung fand 
glatten Absatz. — Die A b te ilu n g  G o o rg sm a rie n - 
h u t to  hatto sowohl im Hochofonwcrk ais auch in den 
Stahl- und Walzwerken unter den Fol gen der Revo- 
lution und der Demobilmachung zu leiden. Die Um- 

.stellung von Kriega- auf Friedensarbeit wiekelto sich in- 
dessen ycrhiiltnismafiig g latt ab, weil auch wahrend des 
Kriegca dio Fuhlung m it der Kundschaft aufrechtcrhalten 
worden war und deshalb sofort Bestellungen eingingen. 
Der Mangel an Brennstoff zog hauptsachlich don Hoeli- 
ofenbetriob in Mitleidenschaft, doch konnten immerhin 
droi Hoohofon, wenn auch zoitwoilig oingeschrankt, in 
Betrieb gehalten werden. Das Martinwerk litt auBerdem 
stark unter der unregelmiiBigen Beliefcrung m it Roli- 
und Botriebsstoffen; auch gab hier dio dureh schlcchtes 

.Materiał yorringerte H altbarkoit der Oefen und der 
schlcchtc Zustand der duroh den Kriegsbetrieb stark mit-, 
genommencn maschinellen Einrichtungcn AnlalJ zu 
liaufigon Betriebsstorungen. Die vorringerto Erzeugung 
an R ohstahl und dio horrschondcn Yorhiiltnisso zogen 
auch dor Herstellungsmoglichkoit ' der W akenstraflcń 
engero Grenzen. Die. Erzeugung an Schlackenstoinen 
konnte etwas erhoht worden; def Nachfrage wurde jedoch 
ńieht goniigt. Bei der A b te ilu n g  O sn a b riie k  ver- 
sehiirften sioh dic vor dem Umsturz schon acliwierigen 
VorhaItnisso dureh dio orforderlich gewordene plotzlicho 
Umstellung fast siimtlicher Betriebe-auf Friedensarbeit 
ganz auBerordentlich. Yorubergehend machte sich ein 
Fehlcn an Sehmiede- und StahlguB-Auftriigen geltend, 
weil eine Anzalil fiir Hcereslieferung erfolgter Be- 
stellungon plotzlich zuriiokgezogon wurde. Dazu kam  
dann nocli dio Einfuhrung der achtstundigen Arbeitszeit 
und die gleiehzeitig bei einem groBeren Toil der Beleg- 
schaft sich geltend machendo. Unlust zur Arbeit. Spater 
tr a t  infolge dor Bergarbciterstreiks und Unruhen noch 
eine cmpfindlicho K napphcit an Brennstoffen ein. Die 
Wiedcrinstandsetzung der wahrend des Krieges stark 
beanspruchten und unsachgemiiB behandelten Maschinen, 
zu doren ordnungsmaBiger Instandhaltung os bis dahin an 
Arboitskraften gefehlt hatte, erwies sich ais unumganglich 
notwendig. Durcli allo dieso Umstiindo wurde dio Erzeu
gung wesentlich yermindert. Bei der A b te ilu n g  PieB- 
b e rg  konnto die Gewinnung besonders in bearbeiteten 
Steincn, aber auch in den iibrigen Stoinsorten gegen das 
Yorjahi gesteigert werden. — Die an fromde Abnehmcr 
abgesetzten Erzeugnisse a llo r  Abteilungen hatten einen 
W ert von SO 215 554 Jl gegen 80 097 085 Jl im Vorjahre. 
Danebon betrug die Wertsumme der Lioferungen der 
einzelnen Abteilungen untereinander 26 201 708 Jt gegen 
24 559 302 Jt im Yorjahre. Auf den yersehiedenen Werken

des Voreins wurden insgesamt (einschlieBlich der heran- 
gezogencn fromdlandischen Hilfskriifte) 9376 mannlicho 
und 558 weibliche Arbeiter beschaftigt. Am Sohlusso des 
Geschiiftsjahres waren 9415 mannlicho und 255 weibliche 
Arbeitskiaftc yoriianden. — Die hauptsachliehsten Ab- 
sehluBzifforn des Beriehtsjahres, yerglichon m it don vor- 
hergohonden Jahren, sind aus folgendcZusammenstellung 
orsiehtlieh:

In Ji 1915/1G 1916/17 1917/18 1918/19

Aktienkapltal . . . 18 000 000 18.500 000 18 500 000 18500 000
StaDimakfcicn . . 12 298 000 ___ __ ___

Vorzugsaktlcn . . G 202 000 — __ " _
Anlcihcn . . . . IG 132110 15 918 079 15 292 243 15 853 045

811900 808 503 806 431 536191
Betriebsgewinn . . 9 965 603 16 573 553 10152 625 7 291801
Zinseiniiuhmen . . .— _' _ 772 824
Alitem. Unkosten, 

Zinsen usw. . . . 1 735 890 2 161 794 2 903 365 2 900 010
Atifwend Mnstond- 

linltunR der Werke 938 014 814 936 415 803 467 527
Abscłirelbungtn . 3 012 «98 7 064 095 4 500 251 3 995 111
KriegsuntstUtzunjęen 460 766 405 727 395 024 176 921
Kuraytrli a.Wertpap. 136187 20 852 — 901 U83
ItUcVlajen f. Werns- 

ernouerancen, Neu- 
bauten usw. . . 500000 3 200 000

ReI'igewinQ - . . 2 082 108 2 906 349 1938181
— — — 376 027

It e 1 n u e w I n n e i n - 
8chl..Vo r t ra R  . 2 891 008 3 714 852 2 744 612 160161

RUckl-ięe z. E nzieh. 
der Yorzugsaktien 620 200

3iUck age flir Wohl* 
fahrtszwecke . . 400 000 500 000 300 000

Zur Errichtung einer 
„AiigUHt-Fiaarmann- 
Gedachtniiłsti tun^“ 
(UnterstUtzung von 
W erksanuehor igen) 500 000

KriegsrUcklage . . — ' —’ — —

YergUtung an den 
Aulsichtsrat . . 16 265 58 421 58 421

. ' i

Gewinnausteil . . 1 049 010 1 850 000 1 850 000 —

„  % Stainm- 

Gowinnausteil%Yor-
I 10

10 —

zugsaktien . . . 7
808 503 806 431 536 191 160 164

Rcmlacher Hiittenwerke, Coblenz. — Wie die Gesell
schaft m itteilt, wird infolgo der Liquidierung dor Werks- 
anlagen in Lothriugcn ein B e r ie h t f iir  d a s  G e s e h a f ts  - 
ja l i r  1918/19 n ie h t  herausgegoben.

Trierer Walzwerk, Aktien-Gesellschaft, Trier. — Wie
dor Yorstand iiber das abgclaufene Gesohiiftsjahr 1918/19 
berichtet, muBto der Betrieb im Noyember 1918 infolgo 
der groBen Inarispruclinahmo der Eisenbahnen zunachst 
stillgelegt werden. Mit E in tritt der Waffcnruhe wurdo 
der gesainto Betrieb ohne Schwierigkeiten auf den Frie- 
densbedarf umgestellt. Infolgo geniigendor Nachfrage 
konnto ausreichcnd Beschiiftigung horeingeholt werdon. 
Um den durcli das Kriegsende unterbroclienen Ausbau 
des Werkes beschleunigt durchzufuhren und seino Lei- 
Stungsfahigkeit auf der Hohe zu halton, wird das G ru n d - 
k a p i t a l  y o n  3,5 a u f  7 M ili. Jl erhoht. Die Gewinn- 
und Verlustrechnung weist neben 34 134,96 Jl Vortrag 
einon Rohgewinn vou 6 126 597,27 JC aus. Nach Abzug yon 
4 290 347,72 Jl allgemeinen Unkosten und 1333 339,72 Jl 
Abschreibungen yerbleibtein Reingewinn von 537 044,79.ft. 
Hicryon werden 25 000 Jl dor ordentliehen Rucklage und 
70 000 J t der Kriegsgowinnsteuer-Rucklage uberwiesen,

■ 50 000 JC zu Beiohnungen yerwendet, 120 774 Jl vcr- 
tragsmaBige Gewinnanteile an Vrorstand und Aufsichtsrat 
gezahlt, 235 000 Jl Gewinn (8 %, ahzuglich 5 %  auf 
900 000 Jl fur 12 Monato) ausgeteilt und 36 270,79 J t auf 
neue Rechnung yorgetragen.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslosl
B e a c h te t  d ie  3 0 .  L istę der S tellung S u c h e n d e n  auf S e i t e  1 3 3 /3 5  d e s  A nze igen te i les .
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V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e .

J osef  D ehez f.
Am 2. Novomber 1010 yerachied plotzlich infolgo 

oinea Herzaohlagea J o s e f  D e h e z ,  der technische 
Direktor deB Eison werkes K raft, Abteilung Niederrhei- 
nische Hiitto, in Duisburg.

Dor Dahingcsohiedene -wurde zu Duisburg ais Sohn 
eines Walzmeisters gehoren. Sein Vater starb fruh und 
hinterlieB eine Witwe m it fiinf unmiindigen Kindern. 
D a der M utter dio Mittel fehlten, ihren Kindern don 
Besueh hoherer Lehranstalton zu ermoglichon, tra t Josef 
Dehez m it 14 Jahren bei Biclieroux, der friiheren Ar- 
beitsstatte seines Vators (dem heu
tigen Werk I der Rheinischen Stahl- 
werko), ais Walzendreherlehrling in 
Arbeit. Mit 17 Jahren, ais ausge- 
bildóter Walzendreher, kam er naoh 
einer Uebergangstatigkeit bei den 
Rheinischen Stahlwerken in Meide- 
rioh nach Aachen zu dem Hiitten- 
werk Rothe Erdo Hier fiel der jungę 
Walzendreher duroh seine Anstellig- 

'keit, seinen Eifer und seinen unor- 
miidlichen EleiB auf und erwarb 3ich 
schnell die Zuneigung seiner Vor- 
gesótzten. Der damalige Walzen- 
kalibreur Henry nahm sioh des jungen 
strebsamonMannes besonders an und 
fand in ihm bald einen wertvollen 
Mitarboiter. Mit groflem Eifer wid- 
meto sioh Dehez der bedeutsam en,. 
damals noch in den Kindersohuhen 
steckenden Arbeit dos Waizenkali- 
brierons und besuchto in seinen Frei- 
stunden die Masehinenbausehulo. E r 
bildete sieli schnell zum Belbatandigon Walzenkalibreur aus 
und kam dann, orst 21 Jahre alt, ais Walzendrohormoister 
wieder naoh Duisburg, und zwar diesmal zum Hochfelder 
Walzwerk. Dann sah man ihn ais gesehiltzten Walzenkali
breur boi der Eriedrich-Wilhelms-Hutto in Troisdorf und 
weiterhin auf der GutehoffnungshUtte in Oberhausen, wo 
er sioh um die Ausbildung der Rillensehienen- und Form- 
eisen-Kalibrierungen yerdient maehte.

Ais man an den Bau dea Hiittonwerkes in Homć- 
eourt ging, erinnerto sich Jules Magery, damals noeh 
technischor Generaldirektor des Aachener Hiitten-Actien- 
Vereins in  Rothe Erde, des jungen Dehez, der zu jener 
Zeit schon in Walzwerkskreisen den Ruf eines hervor- 
ragenden ICalibreurs und tiichtigen Walzwerkors genoB, 
und Yerpflichteto ilin im Jahro 1900 fiir den Neubau 
und den spiitoren Betrieb des Walzwerkes in Homecourt.

Wahrend seiner mehrjahrigen Tatigkeit daselbst hatte 
Dehez Gelegenheit, beim Bau und bei der Inbetriebnabmo 
der Neuanlaae seine durch oisernen FleiB orworbenen Erfah
rungen zu Yerwerten und zu erweitern. Ende 1904 verlieB 
Dehez Homćcourt m it der Absieht, eino Stelle ais Betriebs- 
loiter auf einom obersehlesischen Werke anzunehmen. Da 
ihm jedoch die Verhiiltnisse dort nioht zusagten, tra t er dio 
neuo Stelle nicht an, sondern ging kurz darauf zum

Georgs-Marien-Vorein naoh Osnabriick, wo man ihm die 
Betriebsleitung der WalzonstraBen und dor Adjustagen 
anvortraute. Hier fand der Kalibreur und Walzwerks- 
teohniker ein reiches Eeld zur Betiitigung, da ja gerade 
da3 Osaabriicker Stahlwork duroh die Mannigfaltigkeit 
der Oborbausystome und der schwierigen Kalibrierung 
nicht geringo Anfordorungen an das Wissen und Konnen 
des Betriebaleiters stellte. Dooh auch all’ dieser Schwierig
keiten mirdo Dehoz durch genaueste Arbeit, unemiiid- 
lichen EleiB und vorbildliche Gewissenhaftigkeit Herr, so 

daB ihm im Herbst 1906 auf dem ge- 
nannten Werke die Stellung eines 
Oberingenieura und Vertretors dea 
Betriebsdirektors iibertragen wurde. 
Daneben fand Dohez immer nooli Zeit, 
dio violenAnfragen, die ausEachkrei- 
Ben an ihn gerichtot wurden, in ausgie- 
bigster Weise aus dem reichen Schatze 
eeinor Erfahrungen zu beantworten.

Dohez war kein Mann, den os 
lango an einer Stelle litt, da ihn 
imińer neuo Schwierigkeiten reizten. 
So gab er Ende 1910 die ihm sehr 
liebgewordono Stellung in Osnabriick 
auf, um, orst 39jahrig, einem Rufo 
ais teclinischer Direktor der „Eisen- 
industrio zu Menden und Schwerte“ 
zu folgen. Hier fand er ein dankbares 
Arbeilsfcld vor. Durch Einfiihrung 
der schwjerigsten Walzenprofile tra t 
das Werk unter seiner Leitung schnell 
in die Reihe der bekanntesten Walz- 
werke fiir Sonderprofile.

Im  Juli 1915 iibernahm Dehez dio technische Leitung 
des Eisenwerkes K raft, Abtoilung Niederrheinieche Hiitto, 
in Duisburg. Seine nio rastendo Arbeitskraft, verbunden 
mit einer vornohmen undgerechtenDenkungsart, befahigten 
Dehez, dio an ihn in Bchwerer Zeit; gestollten Aufgaben in 
Tollom Umfango zu erfiillon.

Alle, dio ihm nahestanden, verlieren in dem biederen 
Manno einen Eround von echter, derber, hiitten- 
miinni8cher Art. Die deutsche Eisenindustrie beklagt 
den Verlust eines ihrer besten und tiicbtigston Ver- 
tretor, der sich noch dazu ganz aua eigenor K raft zu 
einer Fiihrerstelle durchgerungen hatte. Ein bleibenderes 
Denkmal setzte er sich selbst dadurch, daB er seine 
Erfahrungen auf dem Gebiete des Walzenkalibrierens in 
Form eines Buches niederlegte, das in einigen Tagen beim 
„Vcrlag Stahleisen m. b. H .“ erscheinen wird. Es w irkt 
geradezu tragisch, dafl der Verfasser das Erscheinen dieses 
Werkes nicht mehr crleben diirfte. Im  grofien ICreise seiner 
Ereunde und Bekannten wird man seiner stets in Ehren 
godenken. Besonders vermissen wird den heryorragenden 
Fachgenossen auch der Verein deutscher Eisenhiittenleute, 
in dessen WalzwerksauaachuB man seinem trefflichen 
U rteil und klugen R ate  m it der Bereitwilligkeit, zu der 
unbestrittene Kennerschaft zwingt, gern Gehor gab.


