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Die Eigentumlichkeiten des Thomasyerfahrens des Peiner Walzwerks;
Yon S tah lw erksle iter A r t h u r  J u n g  in Peine.

S—<s is t  m it den nachfolgenilon Ausfiihrungen 
n ich t bezw eckt, eine B esehreibung der A n

lage des P e in e r TJiom asstahlw erks zu geben, son- 
•dern m ehr au f die E ig e n a rt m aneber B etriebs- 
verhaltn isse hinzuw eisen, die le tz ten  E ndes auf 
<le.n E rzyorkom m en des P einer W erkes heruhen. 
Es żeigen sich in diesem Thom asstahlw erk  ein- 
zelne ausgeprilg te E rscheinungen, die einen Bei- 
tra g  zu r K enntuis des Thom asyerfahrens biiden 
konnen. D as Ilochofenw erk Jlsede erzeu g t ohne 
Zuschlag von M anganerzen aus eigenen E rzen  
cin hochinangan- und phospliorhaltiges Roheisen. 
D ieses w urdo his zum Ja h ro  1911 in  P eine um- 
geschm olzen u n d \w ird  se it d ieser Z eit in 30-t- 
P fannen dem in Peińe befindlichen 550-t-M ischer 
zugefiih rt. D ie E n tfernung  beider W erko  b e tra g t 
e tw a 7 km und man kann m it Abwiegen, R an- 
g ieren  und- dem iibliclien Zusam m enstellen von 
zwei oder drei P fannen zu einem Zuge je  nach 
A ufeinanderfolge der A hstiche eine Zeit von etw a 
zwei bis zwoieinhalb Stunden bis zum E inleeren 
in den M ischer annehmen.

D as Roheisen enthiilt schon se it Ja h re n  einen 
P hosphorgehalt von 2,8 bis 3,2 °/o, einen M angan
g eh a lt je  nach dem M olier von 1,5 bis 3 °/° und 
dariiber, einen S ilizium gehalt von etw a 0,2 bis
0 ,5  %  und einen Schw efelgehalt von 0 ,05  bis
0 ,10  °/o, un terscheidet sich also im Phosphor- 
und M angangehalt w esentlich von dem sonst iib- 
lichen Thom asroheisen. Ais unerw iinscht mufl bei 
dem, unm ittelbaren  Y erblasen der hohe M angan
g eh a lt gelten , der aus verschiedenen Griinden 
zeitw eise n ich t zu um gehen w ar, und dieser Um- 
s tan d  bildete gegeniiber dem Ums^hmelzen, das 
ein  Roheisen von etw a 0,6 bis 1,0 °/o M angan 
ergab , ein w esentliches U nterscheidungsm erkm al.

In  Zahlentafel 1 sind drei M onate heraus- 
gegriffen, in denen dem M ischer kein Umschmelz- 
eisen des K uppelofens zugefiih rt w u rd e ; die E r 
gebnisse berulien au f sehr so rg fa ltig e r P ro b e
nahm e (D urchschnitt der A bstiche jedes Hoch- 
ofens, am M ischer jeder zw eiten  K onverter- 
pfanne). '

w . . ,  ' ; '

Zahlentafel 1. D u rc h s c h n i tts z u s a m m e n s o tż u n g  i 
des R o h eisen s und M 'ischereisons.

Monat
Kol

Mn
%

leiEOR Jls 
. Si 

%

edc

S
%

Wis
(nac

Mn
%

cherciscn 
h dcm iii 

Si 
%

Peine
>cher)

s
%

a
b
c

2 29 
1.70 
2,08

0,32
0,34
0,81

0,068
0,104
0.093.

1,95
1,51
i;o9

0,27
0,33
0,76

0.020
0,030
0,035

W iihrend hiernach die E ntsćhw efelung ziem
lich  gleichform ig y o r  sich geht, is t der Mangan^ 
y e rlu s t bei silizium reicherem  Roheisen eigen- 
tiim licherweise geringer. W en D  nun aucli hierbei 
der M anganverlust und die Entsćhw efelung w&hr 
rend der F a h r t  und im M ischer zusainm engezogeił 
sind, śo is t  doch erklilrlich , daB dem M ischer 
ein g e rin g e re r EinfluB zukom mt, w ie.dies auch ein- 
zelne Probenalim en v o r dem E inleeren  ei-gaben.' 
E s zeig te sich denn auch bei dem M ischer die 
S chw ierigkeit, daB e r  n icht a rb e ite t und die 
Schlacke m eist seh r dick ist. A bgesehen von 
dieser^ E rw ilgung w ar eine H eizung yorgeselien, 
da bei der langen F a h r t  fiir  den D urcligang 
silmtlichen Roheisens durcli einen M ischer kein 
Y orbild  bestand. D ie H eizungsanlage bestand 
aus zwei G aserzeugern  yon\ 2 ,6  m D urchm esser; 
das n ich t yorgew ilrm to Gas und die n ich t yor- 
gew arm te L u ft tra te n  ,vor K opf des M ischers zu 
nachst des E ingusses ein, die A bhitze zog aus 
dcm gegeniiberiiegenden K opf dureh einen ziem 
lich hohen ausgem auerten  Kauiin ab. Das im 
Gewolbe eingebaute selbstanzeigende P yrom eter 
yerzeiclinete nun im L aufe der W oche eine sehr 
geringe W arm ew irk u n g ; auch stieg. die Tem pe
r a tu r  e rs t sprungw eise hocli, 'wenn die F iillung 
Sonntags begann. Daneben zeig te sich der groBe 
N achteil, daB der AusguB L u ft einsaugte, schw arz 
w urde und s ta rk  an se tz te . Um nun die A bhitze 
dureh den AusguB au s tre te n  z u lassen, w urde 
diesem gegeniiber eine kleine T eero lfeuerung  
angeordnet und dam it der erw iinschte Zweck yoll
kommen erre ich t. S pater w urde eine groB ere 
T eero lfeuerung  yo r dem K opf-des M ischers zu r

190 .
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Zahlentafel 2. E r is c h v e rs u c h o .

tfoh-
cisen

Schlak- Rólieisen Schlacke
Vcrsuch Zusatz ke Mn SI in Peine Art Beschaffenheit Art

in Peine in
Peine Jlsede 1 Peine Jlsede Peine Fe Mn des Zusatzes des Zusatzes der Wirkung

Nr. kg ke kg % 1 % % % % %

1 1000 E rz 30 370 3,10 2,52 17,80 23,31 unzerkleinert 91 kgErz noch roh

0,10
zerkleinert ~0 u ii || i,2 1000 32 333 2,19 1,68 0,12 18,20 17,41

In Jlsede in faustgroO

3 3000 Brik. 27 159 2,92 1,46 0,52 0,09 20,00 28,03 ► dic Pfanne Yor 
Abstich

700 kg Brik. 
noch roh

! (starkę Reaktion)

4 1500 E rz 32 744 1 196 2 30 1,45 0,14 0,10 11,40 8,20 zerkleinert
faustgroO

Schlacke 
ziemlich rein .

5 2000 ., 29 292 2 018 2.04 1,21 0,14 0,12 23,00 23,31
1000 kg v. Abstich 
1000 kg wahrend 

Abstich
zerkleinert
fauEtgrofl

Schlacke 
ziemlich rein

1500 Brik. 25,07
750 kg v. Abstich

6 32 402 1 548 2,00 1,00 0,20 0,08 22,40 750 kg wUhrend gut aufgeliist
Abstich

7 1500 „ 26 893 1 187 2,60 1,65 0,20 0,10 13,40 30,69 Schlacke 
ziemlich rein

S 1500 „ 23 443 1 097 2,42 1,24 0.22 0,02 11,20 34,82 In Jlsede in Schlacke rein
9 .1500 „ 29 420 1 270 2.15 1,27 0,24 0,06 10,00 29 51 ► die Pfanne vor 

Abstich »» »*
10 1500 „ 30 962 1 148 2 66 1,39 0,22 0,03 13,00 32,17 *» »»
11 1500 30 980 1 430 1,83 0,74 0.31 0,10 17,30 24,79 ti

(65 1500 ,. nicht mehr 
getrennt 1,92 1,18 0,09 0,00

i
8,00 10.03

(69 doren Schlacke 1,86 1,24 0,14 0,12 0,60 36,00
(68 1500 Brik. 2,45 1,53 0,92 0,28 7,80 6,49
i  77 deren'Schlacke 1,08 0.59 0,30 0 05 13,20 29 51 Zusatz inPeine,

Y74 1500 Brik. 2.48 1,24 0,35 0,13 14,20 32,76 darauf Abstich 
in Jlsede, auf

\78 deren Schlacke 2,48 2,00 0,30 0,10 7.60 33,94 dic entstan- 
■ dene Schlacke

(101 1500 Brik. 2,63 1,74 niclit
bestimmt 10,60 33,93 ein weiterer 

Abstich; z. B.
\lÓ 3 dereń Schlacke 2,98 2,42 3,60 31,82 G9 enthiilt die

Schlacke v. 65
(114 1500 E rz 2 15 1,62 12,00 5,31 zerkleinert
\U 5 dessen Schlacke 2,33 1,89 7.20 11,21 faustgroO
f 120 1500 E rz 1,83 1,02 S,00 10,32 >»
\121 deBsen Schlacke 1,74 1,45 8,20 13,86

nachst des E ingusses angeordnet, und es gelang  fangreićhe F rischversuche gem acht zu r F es t-
liierm it, die Schlacke geniigend fliissig und den stellung, ob durch oxydierende Z usatze der M angan-
AusguB w arm  und sauber zu halten . D ie kleine geha lt h e rab g ese tz t w erden konne.
Diise ze rs tau b t stiindlich bis 20  kg  Oel, die grofio Diese V ersuclie, insgesam t w eit iiber hundert,
vo llbelastet 70 bis 80 k g ; tatsiichlich gebrauch t e rs treck ten  sich nebenbei auch au f die U nter-
w ird etw a nu r die H alfte . t suchung der W irksam kęit verschiedener F risch-

T ro tz  dieser w enig giinstigen V erhilltnisse m itte l; auch w urde m it der A r t  des Zusatzes-
w urde 1912 gelegentlich  der bevorstehenden gew echseit. M eist geschah der Z usatz in die
A ufierbetriebnahm e eines M ischers r i e r  M onate P fanne ku rz  vor dem H ocliofenabstich in J lsed eT
lang m it zw ei M ischern g le ichzeitig  g ea rb e ite t. en tw eder in g an z er Menge oder ge te ilt, oder d er
D a der a lte  M ischer durch Schlackenansatz an Zusatz w urde nach E in leeren  der P fanne in den
Raum  verloren  h a tte , stand einem Fassungsraum  M ischer schon in  Peine gegeben, um die Warnie-
beider M ischer m it etw a 1000 t  nu r ein D urch- besser auszunutzen, oder es w urde, um den Eisen-
sa tz  von 800  t  Roheisen in 24 Stunden gegen- gehalt der Z usatze besser auszunutzen, d iePfannen-
iiber. D a es untunlich ersćhien, den einen M ischer schlacke, die*sich auf der F a lir t J ls e d e — P eine
ehestm oglich lee r zu fahren, weil sich erfah- gebildet h a tte , in P eine zuriickgehalten  und a is
rungśgeinafl. beim A usleeren eines geringen  Be- F rischm itte l zum nachsten  Hocliofenabstich be-
standes die,Schlacke an die V orderw and an leg te , n u tz t. D ie Schlacke, die sieli in Jlsede b ildeter
w urde ohne bestimmt& Ordnung in beide M ischer w ar m eist g u t fliissig. D ie mogliche Z eitdauer
•eingeleert und aus beiden entnoinmen. D er V er- der E inw irkung  der Zusatze au f den P fannen-
such zeig te , dafi man selbst un ter w enig giin- inha lt von A bstich bis E in leeren  i n d e n  M ischer
stigen  V erhaltn issen  an ein bestim m tes V erhttlt- d a rf man m it rd . zwei bis zw eieinhalb Stunden
n is D urchgang  zu F assung  oder an eine be- ansetzen, w ie bere its  erw ahn t w urde.
stim m te D urchgangszeit n icht gebunden ist. D as E rz  w ar S iegerlander R oteisenstein  m it

Um der Schw ierigkeit des hohen M angan- etw a 35 his 45 °/o E isen , z. T . m it viel K iesel-
geha ltes abzuhelfen, wurden H erbst 1911 um- Baure; es loste sich n icht imm er g u t auf, so
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dafl n ich t das ganze G ew icht zu r G eltung kam. 
Da auch der Schm elzpunkt ais zieralicli hoch 
festgeste llt w urde, w ar ein in Jlsede hergestelltea 
B rik e tt besser geeignet (55 °/o sogenanntes Ton- 
erz -)- 45 °/o K iesabbrilnde oder 55 %  T onerz 
45 %  W alzen sin ter oder ein Gemisch von 55 °/o 
Tonerz -\- 5 °/o F e in erz  -)- 40 °/o Kiesabbrilnde). 
D er E isengehalt bei 55 °/° T onerz -f- 45 °/o K ies
abbrilnde kann m it rd . 50 °/o angese tz t werden. 
Die R oheisenproben w urden bei dem A bstich 
oder aus der P fanne je  dreim al genommen und 
dereń D urchschn itt bestim m t.

In  Zahlentafel 2 sind E rgebnisse von beliebi- 
gen V ersuchen herausgegriffen, allerd ings ergaben 
manche V ersuche abweichende Z ah len ; es soli 
auch nu r die W irk u n g  gezeigt w erden.

Es w urde ferner bestim m t bei Y ersuch 1 , 2 
und 3 der G ehalt an KohlenstoiT, Phosphor und 
Schwefel (vgl. Z ahlentafel 3). .

Zahlentafel 3. Z u s a m m e n s e tz u n g  d e s  R o h e isen s .

Mn I' 0 Si S
% % % % . %

1. Jlsede . . . 3 ,10 3.23 ^ 3,44 n. b. 0,04
Peine . . . 2,52 3,24 3,31 n. b. 0,02

2. Jlsede . . . 2,19 3,18 3,20 0.16 0,04
Peine . . . 1,68 3,29 3.35 0 12 0.03

3. Jlsede . . . 2,92 3,18 3 32 0,52 0,03
Peine . . . 1.46 3,13 3,02 0,09 0,03

Aus Zahlentafel 2 und 3 geh t hervor, dafl die 
M anganabnahm e ste ts  e in tra t, ferner auch die 
des Silizium s, die natu rlich  n ich t beabsichtigt 
w ar. D ie W irk u n g  auf den Kolileustoff is t an- 
scheinend g e rin g ; le ider fiillt die Kohlenstoff- 
bestim m ung bei V ersucb 1, 2 und 3 au f zwei 
V ersuche m it g erin g er F rischw irkung . Die E n t
schw efelung wilre j a  obnehin eingetreten . Ea 
w ird also bestiltig t, dafl die exotherm ischen Re- 
aktionen den V orzug haben1).

In  Zahlentafel 4 sei eine A brechnung gegeben. 
H ierbei is t zu bem erken, dafl die Pfannen nur

in Jlsede gewogen werden konnen. A llerdings 
geh t aufler dem F rischen , da dies wrahrscheinlich 
nach einer gewissen Z eit ausgew irk t hat, die iibliche 
mischerilhnliche W irk u n g  wilhrend der F a h r t  vor 
sich. E in grofler D urchschnitt von P fannen- 
schlacken im sonstigen B etrieb  ze ig te  nilmlich, dafl 
die gebildete Schlacke genau M ischerschlacke w ar.

Man sieht, dafl neben der oxydierenden W ir 
kung eine rech t gu te  A usnutzung des Eisen- 
gehaltes der F rischm itte l s ta ttfinde t. Die Tem pe
ra tu r  des Roheisens beim A bstich in Jlsede  is t 
nach friiher stattgefundenenM essungen n ichthoher, 
ais man bei Thom aseisen gew ohnt is t ;  auch is t 
die F iihrung  der Hochofenschlacke n icht eine 
d era rtig e , dafl das E isen iiberh itzt is t. G elegent
lich des Umbaues zeig te sich dann auch, dafl 
beim Umgieflen durch eine R inne das M ischer- 
eisen ziemlich s ta rk  ansetz te .

D er V ollstiindigkeit wregen sei die A nalyse 
einer enteisenten M ischerschlacke angesreben und
zw ar die zu b gehiirige (vgl 
Si O , . .
Fe o  . .
1' c2 O3 .

al, o 3. .
Mn O . . . 38.29 
Mn S . . . 18,93

28.01 %
5,91 % \ jj, g gjj 

1,85 % /  l i  /o 
‘1,22 %

Mn

Zahlentafel 1).
Ca O . . . 1 ,40%
Mor O . . . 0 ,54%
P2 0 6 . . . 0.73 %
S 0 3 •. . . 0,09 %

0/1
% /  41,00 %  Gesamt-Sehwcfel G 98 % 

W ie w eit die Entschw efelung iiberhaupt mog
lich ist, konnte zu A nfang des K rieges bei ein- 
geschrilnktem  B etrieb , d. h. Entnahm e nur au f 
T agschicht, F iillung w ilhrend T ag - und N acht- 
schicht, fe s tg este llt w erden. D as M ischereisen, 
dessen groflerer T eil wilhrend der N aclitschicht 
gestanden h a tte , ze ig te im D urchschnitt der T a g 
schicht seh r oft nu r 0 ,0 1 %  Schwefel. Es gingen 
in 24 Stunden 500 bis G00 t  Roheisen durch 
den M ischer von 550 t  F assung , wobei im All- 
gem einen der M ischerbestand End'e der T agschich t 
n icht u n te r 150 t  e rn ied rig t w urde.

E iner sehr w eitgehenden Entschw efelung des 
M iśchereisens kommt iibrigens beziiglich des 
Schwefels im Rohblock keine grofle B edeutung zu1).

Zahlentafel 4. E rg e b n is  von  fu n f  F r is c h v e rs u e h e n  m i t  1500 kg B r ik e t ts .

Datum
Oktober

1911
Ofen

In Peine Schlacke Sclilackc cnthslt: Mn-Ab- 
nahme Im 
Roheisen 

kę

Koheisen-Mn

Robcisen
ker

Sclilaikc
kff

Fe
%

Mn
%

Fc
kg

Mn
kg

Jlsede
%

Pełne
%

25,
26. 
26. 
2 (i. 
26.

IV
IV
V 
II 
IV

32 402 
26 893 
23 443 
29420 
30 962

1548
1187
1097
1270
1148

22.4
13.4 
11,2 
16,0 
13,6

25,67
30.09
34,82
29,51
32,71

346.8 
62,1

122.8 
203,2 
156,1

397,4 
364 4 
381.8 
374 S 
369 3

324
255
277
259
474

2 00 
2. GO 
2 42 
2 15 
2 66

1,00
1,65
1,24
1.27
1.39

Zus. 143120 6250 991,0 1S87.7 1589 Dnrch-^ •>- 
schnittw’ 1.31

Auf 143 t  Eisen wurden zugesetzt 5 x  1500 kg =  
7500 kg Briketts (45 % zu 64 %  Fe, 55 %  zu 38 % Fo)
=  49,7 %  Fe,

entsprechend zugesetzt 
in der Sohlacke . . . 

Es sind also reduziert . 
Anderseita Mn-Abnahme

Fo 3727.5 kg 
- 991,0 „
2736.5 kg 
1589,0 „

*) Ygl. D i c h m a n n :  Der basische Herdofenpro-
xeB, S. 162.

Oebersehufl des reduzierten Fe iiber
A bnahm e-M n.......................................
oder auf 143 t  Roheisen =  0,8 % .

1147,5 kg

Gewicht des Abstiches Jlsede =  Gewicht in Peine 
weniger reduziertes Eisen, vormehrt um Mn-Abnahme 
=  143 120 — 2736 =  140 384 kg +  1589 kg =  
141 973 kg.

>) St. u. ,E . 1919, 9. Okt., S. 1208.
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D as V erhalton  dos M ischereisons im K o nverte r 
mSge nun nach folgenden G esichtspunkten un ter- 
suclit w erden : EinfluB des M angangehaltes, des 
P hosphorgehaltes, A usnutzung der T em peratu r, 
K alkzusa tz , A rt der Schlacke.

Dio N otw endigkeit des M angangehaltes is t 
k u rz  und treffem l gekennzeichnet in dem V or- 
t r a g  von S tah lw erk sle ite r S c h o c k 1), nam lich 
1. ais M ittel gegen den Schwefel, 2. ais M ittel 
gegen U eberoxydatiou; d. h. sinngemflB, da(3 ein 
gew isser M angangehalt m indestens vorhanden 
sein soli. W ie verhia.lt sich aber ein unniitig 
hoher M angangehalt?  Es is t  yielfach die Auf- 
fassung v erb re ite t, daB ein hoher M angangehalt 
Y orteilhaft sei, besonders da, wo aus E rsparn is- 
griinden wenig M angan vorhanden ist, oder wo 
y ie lle ich t das Y erliilltnis Silizium zu M angan zu 
ungunstig  w ird. Auch in der L ite ra tu r  finden 
sich d e ra rtig e  A ngaben, z. B . Lodebur, Hand- 
biicli der E isenhiittenkunde, S. 956 , daB nam 
lich ein hoher M angangehalt das E isen vo r s ta r-  
k er V erbreunung schiitzt. DaB dies beim Kuppel- 
ofenschtnelzen zu triff t, ze ig t der V ergleich von 
Schlacken umgeschmolzenen Thom asroheisens ver- 
schiedener M angangehalte :

% % % Schmetp.kokg
Mangan umgesohmolzon 0,87 1.34 1,S4'| 8%, Kalksteiu
Mangan in der Schlacke 11,58 15.89 20 90 \ 2b° * HgJ ,  
Eison in dor Sohlaoke. 9,34 8,06 6,77J

F iir  das T hom asyerfahren  scheint obige Auf- 
fassung n ich t unbedingt zuzutreffen . Man muBte 
demnach bei einem Thom aseisen m it 3 °/o M angan 
einen verh!lltnismiiBig geringen  E isengehalt in 
d e r K onyerte rsch lacke a n tre ffe n ; dies is t  keines
w egs der F a li, uud es sprechen yiele Umstttnde 
dagegen. In Z ahlentafel 5 is t eine Zusammen
ste llung  w iedergegeben iiber die A bhangigkeit 
des -Mangans im E isen und des E isens in der 
Schlacke, die au f einem siidwestdeutsclien W erk , 
das lo th rin g e r und lnxem burger Roheisen um- 
śchmolz, nach dem E rgebnis ganzer Schichten 
und W ochen fe s tg este llt w urde.

Zahlentafel 5. Z u san n h en h n n g  zw isch en  M a n g a n  
im  R o h e isen  und  E is e n  in  d o r Schlacke. 

____________________ ____________ i __________ ________
lin utnge 

Mn
% i

schmolrencn Eisen la der zugehorlsen K 
schlacke 

IV 0* | Pc 
% ! %

orivc:rtcr-

Mn
%

1,97 
1.89 
1.44 
1,3S 
1,25 
0,S8 
0 6S

Gehalt an 
Silizium und 

Phosphor 
gleich

15 93
16 58 
17,01 
17.51 
17,72 
20,1S 
20,S3

14.14
13.11
10,67
11,44
11,37
10.77
9,51

7,36
6,88
4,94
4,74
4,70
3.77
3,17

E s erg ib t sich h ieraus unzw eifelhaft, > daB 
m it steigendem  M angangehalt der E isengehalt der 
Schlacke s te ig t,. tro tzdem  durch das oxydierte 
M angan die Schlackenm enge grijBer w ird. E nt-

i) Ygl. St. u. E. 1914, 23. April, S. 697/709. _

sprechend fiillt der P hosphorsau regeha lt der 
Schlacke, und das is t  nachte ilig , da n u r die 
Phosphorsaure im Thomasrnehl W e r t h a t. Der- 
sełbe Zusam m enhang w ar auch h ier festzustellen, 
wenn auch n icht so ausgep rag t, et\ya d e ra rt, daB 
der E isengehalt der Schlacke 1 °/o n iedriger ist, 
wenn u n te r  sonst gleichen B etriebsverhaltn issen  
der M angangehalt des E insatzeisens um 0,5 °/o 
fiillt. D er A bbrand w ird also in  doppelter W eise 
yerm ehrt, durch die A usscbeidung des Mangans 
und durch den E isen y erlu st in  die Schlacke.

Auch ein anderer U m stand spriclit gegen 
eine vo rte ilhafte  W irk u n g  des M angans, namlich 
die B laseze it. D iese w ar im D urchschn itt vou 
je  12 M onaten bei 2 ,29  %  M angan im Eisen 
und 21 ,6  t  R oheiseneinsatz ta tsach lich  2 min 
20 sek lioher ais bei 1,46 °/o M angan und 22 ,6  t 
Roheiseneinsatz . Nun w ar allerd ings im erste ren  
F a li der S iliziunigehalt um etw a 0,2 °/o hoher; 
sch re ib l m an diesem einen yerzogernden  EinfluB 
von 1/2 bis 3 /4  min zu, so bleibt immer noch 
ein U nterschicd von 1 bis 2 min bestehen. Ais 
w eitere  B esta tig u n g  fiihre ich die Erzeugung: 
|von sogenanutem  ex tra  weichem D ra lit m it un ter
0,03 %  P hosphor «ud 0 ,20  °/« M angan in dem 
bereits erw ilhnten umschmelzenden S tah lw erk  an. 
Um P ianm aB igkeit in die A rbe it zu bringen, 
wurdej absichtlich um eine voraus bestinim te 
Sekundenzahl iiberblasen; man konnte sch ritt-  
weise von dem lioherm anganhaltigen R innen- 
eisen uud hoherer Sekundenzahl au f n iedrigeren  
M angangehalt und schlieBlicli lialb so grofie 
U eberblasedauer zurtickgehen. E s handelte sich 
h ierbei n ich t um gelegentliche Schm elzungen, 
sondern um rege lrech ten  laufenden B etrieb . D er 
hohere M angangehalt w ar also fu r weitguhende 
E ntphosphorung ein H indernis, und dies driickt 
sich schon beim U ebergang deutlich aus. D er 
U ebergang eines Roheisens von 3 °/o P hosphor und
3 °/o M angan bis zum  Beginn des N achblasens er- 
s tre c k t sich au f 3;4 bis 1 min und is t  ohne 
S pektroskop unmoglich festzuhalten . A llen diesen 
N achteilen  s te h t niclit einmal der yerm eintliche 
V orte il gegeniiber, daB man an M angan beim 
F crtigm achen  sparen  konne. So gewiB ein zu 
n ied riger M angangehalt im Rolieisen einen hoheren 
Z usatz c rfo rd ert, so is t auch das gleicho festzu- 
stellen , wenn eine gew isse G renze uberschritten  
w ird . Es n u tz t auch g a r  nichts, wenn der 
M angangehalt der Schopfprobe schon rech t lioch 
i s t ;  die erscbw erte E ntphosphorung b rin g t so 
yiel Sauerstoff m ehr ins E isen, daB ein lioherer 
M auganzusatz n o tig  w ird. E s kommt noch 
hinzu, daB das TretTeu des gew iinschten Man- 
g angehalts  in der Fert.igprobe unsicher w ird, 
und daB ein unruhiges YergieBen e in tr itt .  Die 
G renze is t bei gelegentlichen V erhandlungen im 
Stahlw erksaussclm B des V ereins deutscher E isen- 
hu tten leu te  auch zu r Sprache gekommen und m it 
e tw a 1,5 °/o M angan im M iscliereisen bestim m t
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worden, was aucli fiir liiesige V erlia ltn issezu trifft. 
Ich kann  m ir daher n ich t g u t denken, dafi man 
bei einem G ehalt von 3 °/o M angan im K onverter- 
einsatz ohne Z usatze 'ein ro tbruchfre ies E rzeugnis 
erha lt, wie in dem oben erw !llintenB uchevon Dich
mann, S .1 2 8 , v e rm e rk t is t. W esentlich scliein tm ir 
ein anderer Grund zu sein, nitmlich, dafi das 
Roheisen m it Ublichem M angangehalt n icht nur 
diinnfliissig, sondern aucli etw as iiberh itz t is t, 
wie es im  H oehofenbetrieb boi ka lk iger Schlacke 
entstehen k a n n ; in diesem P a ll erhiilt man stęllen- 
weise ro  tb r u cli freie S cli opfproben, die fast g a r  
keinen m anganlialtigen Zusatz m ehr brauchen. 
Die V orsch rift fiir den Hochofen miiBte lau ten , 
in e rs te r  L inie diinnflussiges Roheisen, e rs t dann 
die gewiinscliteh G ehalte der Nebenbestandteile 
einzuhalten.

Dafi ein P hosphorgehalt von 3 °/o fiir das 
T hom asverfahren eine grofie B elastung  bedeutet, 
is t wohl selbstyerstilnd lich ; es w erden lange 
N achblasezeiten erforderlich , aber dem ste h t der 
V orteil gegeniiber, daB man eino sehr s ta rk ę  
W iirm eąuelle im P hosphorgehalt b es itz t und eine 
sehr giinstige S cliro ttw irtschaft einrichten kann.

E s mogę bei dieser G elegenheit das Blase- 
yerfah ren , wie es sich in P eine herausgebildet 
hat, k u rz  gekennzeichnet w erden. G rundsatzlich  
w ird von je d e r  Schm elzung der P hosphorgehalt 
der V orprobe und de-r E isengehalt der Ivonverter- 
schlacke bestim m t. D ies scheińt zunilchst etw as 
zu w ińtgehend. B edenkt man aber, daB uberhaupt 
und insbesondere in P einebei den groBen Schlacken- 
mengen (100  k g  Roheisen ergeben rd . 30 kg  
Schlacke) der einzig w irkliche V erlust der E isen- 
gehaJt der Schlacke is t, so is t dies V erfahren  
wohl berech lig t. D ie laufende . Bestim m ung des 
E isengehaltes h a tte  friiher zunilchst einen an 
deren Z w eck1), nam licli den E isengeha lt der 
Schlacke zu r B eurteilung  der nilchsteii Sclimel- 
zung  zu benutzen, aber diese B etriebsw eise is t 
wohl n ich t zuyerliissig  genug ; n ich t n u r  das 
k u rze  B lasen, sondern auch die T em peratur, 
Bodenbeschaffenheit und fthnliches m ehr spriclit 
h ie rb u  m it. D ie iibliche Sckopfprobo g ib t ebenso 
gu ten  und vor allen Dlngen rascheren  AufschluB 
iiber den Zustand der E ntphosphorung, T rotzdem  
geling t es dureh die s te te  K enntnis des E isen- 
gehaltes der Schlacke, diesen sow eit wie moglich 
herab ium iodern , se lbst wenn man die E ntphos
phorung genugend durchfiih rt. HeiBe Schmel
zungen machen sich so fo rt kenntlich  und stoflen 
den B lasem eister darauf, daB ein F eh le r vor- 
lieg t. Bei der oben angefiih rten  Schlacken- 
menge bedeutet l  %  E isen g eh a lt in  der Schlacke 
e ingespart 0 ,3 %  G esam tabbrand w eniger. F e r 
ner ze ig t sich, daB norm alen E isengehalten  der 
Schlacke auch norm ale R iickphosphorungen ent- 
sprechen, so daB man, wenn aus irgendeinem

’) Ygl. St. u. E. 1896, 15. Jan., 8. 50; 1. Febr.,
8. 124.

G rund keine F ertigp robe  genommen w erden kann, 
den P hosphorgehalt m it g u te r  S icherheit.sch iit-. 
zen kann.

D ic bodeutende W itrm eentw icklung e rfo rdert 
eine gu t durchgefiihrte S c liro ttw irtschaft, da au f 
einen E in sa tz  von e tw a 21 bis 22 t  Roheisen 
bis zu 4000  k g  S ch ro tt not.ig sind. D er S ch ro tt 
w ird in P eine yon dem M agnetkran, der au f der 
gem einsamen K ranbalm  des Thom as- und M ar- 
tinw erkes liluft, dureh eine R utsche in die Hilnge- 
liahnwagen einer. Seilbahn gekipp t, die auch den 
K alk , Koks und Sand befo rdert, und au f dor K alk- 
biihnc dureh einen S c liro tttrich te r dem Kon- 
y e r te r  in  der B lasestellung zugefiih rt. E s w ird 
unterschieden zwischen schwerem und leichtem

Abbildung 1.
Anordnung des Sohrotttrichters boim Konverter.

S chro tt, d e ra rt, daB, wenn z. B. 3000  kg  vor- 
aussichtlich gebrauch t werden, von e tw a dersechs- 
len M inutę ab bis spiltestens zum U ebergang der 
Schm elzung 2400 k g  gek ipp t w erden und fiir 
die Entphosphorung selbst, deren D auer 3 bis 4 min 
b e tra g t, noch dreim al 200  k g  le ich te r S ch ro tt 
zu r  V erfiigung stehen. Demnach sind bis zum 
U ebergang die T em peratu ren  der Schm elzungen 
jra k t is c h  gleich, und die noch no tige V erbesse- 
ru n g  w ird  beąuem dureh ein-, zw ei- oder drei- 
m alige Zugabe yon je  200  k g  S ch ro tt yorge- 
nommen, indem m an die T em pera tu r le ich t an- 
steigen laB t und dann h eru n te rk u h lt. H iorbei is t 
sehr w esentlich die A nordnung des S ch ro tttrich - 
te rs  (vgl. A bb. 1). E s  is t  eigentiim lich, dafi 
h ie rau f bei dem E n tw u rf  von T hóm asstahlw erken 
zu w enig geac lite t w ird und oft w enig prak lische 
Losungen gefunden w erden D er S ch ro tttr ic h te r 
befindet sich unm ittelbar seitlich  uber der Miin-
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duug des blasem len K onverte rs , dieser b rauch t 
also beim Schro ttk ippen  niclit g es teu ę rt zu w er
den und b e lastig t niem anden durch A usw urf und 
F lam m e; auBerdem is t ein F ests itzen  des S cbro tts 
seiten , da n u r eine BeW egungsrichtung n o tig  ist. 
Die A nordnung des M ontagelcraus, wie sie bei 
den neueren Stalli w erken y ie lfaćh  angetroffen 
w ird, m aclit den E inbau des S c h ro tttr ic h te rs  der 
angegebenen A rt unmoglich. Dabei is t  w irk licb  
frag licb , ob der M ontagekran so w iehtig  is t. 
W eim  der e rs te  Aufbau beendigt ist., d ient er 
n u r noch zum K olben- und Zylinderw echsel, wozu 
andere H ebem ittel auch geniigeu, oder zum An- 
heben des K onvcrte rs selbst, einer A rbeit, die 
doch rec h t seiten  ist. G ibt man m angels besserer 
E in rich tung  allen oder fast allen S ch ro tt vor 
B eginn der Schm elzung auf, so is t dies unge- 
schickt, da man zu A nfang des B lasens gerade 
n icht abkiihlen soli; auch kann n icht yerlang t 
w erden, daB der B lasem eister den S ch ro ttzu sa tz  
rich tig  trifft. S te ig t die T em pera tu r hoher an, 
ais e rw a rte t w ar, so w ird  dieser F eliler durch 
langeres Blasen noch verst!irk t. D er S ch ro tt
zusatz  s teh t im engen Zusam m enhang m it dem 
K alkzusch lag ; au f diesen P u n k t w ird  spftter noch 
zu r  ii c k g e kb m m en.

Bei den folgenden Zahlenangaben beziehe ich 
K alk  und S ch ro tt s te ts  au f das Roheisen, n icht 
au f das A usbriugen der Schm elzung, wie es 
ineist ausB eąuem lichkeit geschieht, weil inM onats- 
Zusam m enstellungen alle Y erbrauchszalilen auf 
die Tqnne B łock berechnet w erden.. Diese le tz te re  
A rt is t irrefiilirend. G ibt man bei lia rten  Schmel- 
zungen Spiegeleisenzusiitze, oder b rauch t man 
viel S ch ro tt, oder lia t man viele G iefiabfalle, so 
h a t das m it den P rozen tsiitzen  K alk  und S chro tt 
eigentlicli n ichts zu tun , da K alk  und S ch ro tt 
yon der A rt des Roheisens abhangig  sind, n icht 
aber von der Tonne Rohblock.

D er in P eine benu tzte  K alk  en tstam m t dem 
eigeuen K alkw erk  M arienhagen ; c r , en tha lt hoch
stens 2 °/o Si 0 2, kom m t m it 1 bis 2 T a g e n F a h r-  
ze it an ; und , w ird ohne Siło y e ra rb e ite t. D er 
K alkzusch lag  b e tru g  zu r Z eit des Umschmelzens 
und YergieBens yon unten  au f kleine Blocke, 
bis h e ru n te r au f 75 kg, IG bis 17 °/o und w urde 
zunachst beim M ischerbetrieb au f diese Holie g e 
halten . In  A nbetraclit des hohen Phosphorgelia ltes 
yon 2 ,8  bis 3,2 °/° is t diese Zusatzm enge n icht 
zu lioch; der S ch ro ttzusa tz  b e tru g  6 bis 8 °/o. 
N ach erfolgtem  Urnbau der 15 rt-K onverte r in 
solche von 25 tF a s s u n g  und dem GieBen sebw erer 
Blocke von oben w urde der K alkzuschlag  sch ritt- 
weise herabgese tz t und zw ar bis au f 12,8 °/o 
im M onatsdu rchschn itt; dem entsprechend w urde 
W arm e s ta t t  zu r Schlackenbildung fiir die 
S chro ttkuhlung  frei, so daB 14,4 °/o S chro tt 
y erb rau ch t w urden. D ie w iclitigsten B etriebs- 
zahlen und D urchschnitte eines ausgesuchten 
M onats sind fo lg en d e :

Roheisen: 1 ,49%  Mn, 2 ,80%  P, 0 ,29%  Si.
ICalkzusohlag: J 2,8 °/o, Schrottzusatz: 14,4 % .
100 kg Blook erforderń 100,64 kg Roheisen.
G esam t-Abbrand: 10 ,72% .
Festes Ferromangan (80 %) : 8,7 kg jo t  Bloek

(FluBoisen).
B lpckabfalle: 6 ,5 % ; Bloek unten 570 mm Q , 3,5 t

schwer.
Fertigprobc : 0,46 % Ma, 0,07 %  P. 0,07 % C,

0,03 %  S (geschatzt).
Sehlaeke vor Sandzusatz: 3,98 %  Si 0 2, 11,93 % Fe O,

5.04 %  Fo,, 0 3 (12,08 % Fe), 6,29 %  Mn O (4,88 %
Mn), 44,28 % Ga O, 3,38 % Mg O, 24,63 %  P 2 0 5,
1.05 %  freier Ca O.

Schlackeiim ongo: etwa 30 kg auf 100 kg Roheisen.

D er E isengehalt in der Sehlaeke w ar nicht 
hoher ais zuyor, der fre ie  K alk  1 b is -2 °/o ge- 
r in g e r ais sonst bei reicblicherem  K alkzusch lag ; 
wenn auch die Bestim m ung niclit absolut rich tig  
sein m ag, so is t sie es wohl vergleichsw eise.

R echnet man, wie es zw ar n icht rich tig , 
aber friiher iiberschlagig iiblich w ar, den K alk- 
bed a rf aus der A nalyse heraus m it der An- 
nahme 4 Ca O . P 2 0 5 2 Ca O . Śi 0 2, so ergibt 
sich sogar ein F eh lb e trag  von rd. 2 °/o K alk, 
also ein in d ire k te r Bew eis, daB die R echnungs- 
a r t  unzutreffend ist. Nach dieser findet mań 
sonst bei auch sehr yerschieden zusam m engesetzten 
Schlacken m eist 2 bis 5 °/o UeberschuB. R echnet 
man nach der Auffassung von M athesius1), so .er
g ib t sieli ein UeberschuB yon rd . 2 °/o Kalk.

In  dem bekannten Y o rtra g  von H  i 1 g e n - 
s t  o c k-) sind fiir ein Roheisen m it 3 °/o P hos
phor und gaiiz geringen  M engen Silizium  im 
B etriebe rd. 18 °/o K alkzusch lag  angese tz t, w ah
rend theoretisch  ein Roheisen m it 8 °/o Phosphor 
ohne Silizium 11 °/o reines K alziutnoxyd erfor-. 
dern  wiirde. F e rn e r  siiul fiir ein Thoinaseisen mit 
2 ,75  o/o P hosphor und 0 ,50  °/o Silizium 18 %  K alk
zuschlag  angegeben3). W enn nun bei den beschriebe- 
nen B ętriebsyerha ltn issenK alk  m it rd . 90 %  Ca O 
(nach A bzug des G liihverlustes und der V erun- 
reinigungen) fiir ein Roheisen m it 2 ,8 0  °/o P hos
phor und 0 ,29  %  Silizium  zur V erw endung kam  
und einschlieBlich des A usw urfs von K alk  ein 
Zuschlag von nur 12,8 °/o gegeben w^erdenkonnte, 
so is t dies n u r einer r ich tig  durchgefiihrten 
S chro ttkuhlung  zu verdanken , so daB inan geradezu 
K alk durch S c h ro tt 'e r s e tz t.

W arm etechnisch d ru ck t sich dies e tw afo lgen - 
dermaBen aus4) : 100 kg  K alk  ergeben h ie r rd. 
200 kg  Sehlaeke bei rd.. 13 °/° K alkzusch lag ; 
200  kg  Sehlaeke erfo rderń  einen W arm eaufw and 
von 200  X 536 ,=  107 200 W E , d ie im standesind , 
rd . 320 kg  S ch ro tt m it 3 3 6 W E  zu schmelzen. 
D er p rak tische (Betrieb e rg ib t aber n u r die E r- 
se tzb a rk e it yon 100 kg  K alk  durch etw a 150 kg

!) Die physlkali9chon und chemischen Grundlagen 
des Eiscnhiittenweaens, 1916, S. 304.

-) Vgl. St. u. E . 1886, Aug., S. 525.
3) Vgl. St. u. E : 1894, 15. Dez., S. 1098.
4) Angaben der Warme-Einheiton aus Mctallurgio 

1908, Stite 479.
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S ch ro tt. D ie angegebene S ch ro ttve rw ertung  h a t 
auch giinstigsten  EinfluB auf den Abbrand. Denn 
wiihrend der aus der D ifferenz allein  herriihrende 
Y erlust desR oheisens sehr lioch is t und 3,3 °/o 0  +  
2 ,7  °/o P  +  1,20 o/o Mn +  0,3 °/o Si betrilg t, is t 
d e rd irek te  A bbrand aus dem S ch ro tt hochstens mit 
'2 o/o anzusetzen . Auch die w irtschaftliche Yer- 
w ertungdes S chro tts  kann  riicht besser sein : Die 
Umwandlung des S ch ro tts  zum Rokblock erfo rd e rt 
nur die K osten der B ew egung zur Kalkbiihne, 
des geringen A bbrandes und des VergieBens mit 
den entsprechenden Lohnanteilen , is t also der 
Um wandlung im M artinofen bedeutend vorzu- 
ziehen. Die beschriebene A rbeitsw eise is t wegen 
anderer S ch ro ttv e rte ilu n g  nicht beibehalten w or
den, und es is t darnach ein K alkzusćh lag  yon 
etw a 14 bis 16 °/o zu r Anwendung gebraclit worden.

E in  e igenartiges Yorkom m nis, niimlich das 
A uftre ten  feinen F lugstaubes yon d er Zusammen
se tzung  einer A nfangsschlacke in den ersten  drei 
bis v ie r M inuten, w ies d arau f hin, dajB man die 
Schlackenbildung von A nfang an erleichtern  miisse. 
Die R ich tig k eit dieser Annalime zeig te sich zu
e rs t beim E inw erfen einer bereits fertigen , niiin- 
licli g ranu lie rten  H oehofenschlacke. D erselbe 
Zweck kann aber ebensogut dadurch erre ich t 
w erden, daB man den K alk zu sa tz  g e tren n t gibt. 
Es lie g t aber insofern  ein N achteil darin , daB 
bei e i n e m  Z usatz von z. B. 3200  kg  K alk  die 
Wilrme besser zusam m engelialten w ird ais bei 
800  -f- 2400  kg. D er W ilrm eausfall betrilg t ta t- 
silchlich auch ungefahr 200 k g  S ch ro tt. Die 
Zusam m ensetzung von solchęm feinen F lugstaub  
is t  in Zahlentafel 6 w iedergegeben.

Zahlentafel G. A n a ly s e  yo n  fe in em  f lu g s ta u b  
a r t ig e m  A u sw u rf.

■ % 0/
/O %

Si 0., ................. 11.58 13.82 7.42
EeO ..................... 11.57 .21,34 22.11
Ee20 3 ................. 3,71 1,43 7.71
M n O ..................... 27,43 2.7,81 10,30
Ca 0  ..................... 31,80 20,50 33,40
MgO ................. 2.95 4.79 2,46
P.O , ................. 9,00 5,60 5.42
E e .............................. 11.60 17,60 22,60
M n ......................... 21,24 21.54 12,03
P  . . ...................... 3.96 3.20 2,37
ferner etwns S und Al, 0 3.

Die Schlackenmenge is t nun w esentlich bober 
ais beim sonst gangbaren  Thoiriasrolieisen und 
besitz t, wie bereits erw iihnt, selir holie Phosphor- 
sauregenalte. E ś erg ib t sich also fiir das S tahl- 
w erk eine erhebliche G utschrift. D er hohe Phosphor- 
siiuregehalt is t aber m it die U rsaehe zu hoherer 
Ruckphosphorung auch bei B eachtung aller Gegen- 
m ittel. W ie sich diese zusam m ensetzt, is t friiher 
in dieser Z e itsch rift1) darge leg t worden. D er 
Umstand, daB sich die Ruckphosphorung bei Zu
sa tz  von Spiegeleisen und niedrigprozentigerii

>) Vgl. St. u. E. 1919, 2. Jan ., S. 14.

F errom angan  .geringer ituBert ais bei hochpro- 
zentitrem. b ie te t den groBen V orteil, daB man 
die Schm elzungen fiir den gewiinschten Phosphor- 
geba lt n icht so w eit herunterzublasen  braucht, daB 
also der E isengehaR  der Schlacke fiillt und der 
G esam tabbrand ern ied rig t w ird. U n te rte ilt man 
die R uckphosphorung bei den obengenannten Zu- 
siltzen, so is t der Phosphorzuw achs im K onverte r 
und in der^ P fanne entsprechend g erin g ; ent- 
w eder inuB man dies dem geringen M angangelialt 
zuschreiben, in der Annalime, daB M angan ebenso 
wie K ohlenstoff ein R eduktionsm ittel fiir Phosphor- 
siiure ist, oder die Schlacke w ird durch die groBe 
Zusatzm enge k illter und h ilrte r  und g re ift die 
P fannenw and w eniger an.

Die au f Seite 1579 angegebene A nalyse der 
Schlacke liiBt erkennen, daB diese bei dem reinen 
K alk  leicht w enig Kieselsiltire aufw eist, beson
ders wenn das Roheisen silizium arm  sein sollte. 
Dio F olgę davon ist, daB die Schlacke eino g e
ringe Z itronensiiurelosliclikeit aufw eist, weil ih r 
K ieselsiluregchalt n ich t fiir die B ildung der 
V erbindung 5 Ca O . S i0 2 . P 2 0 6 au sre ich t1). Es 
w urde deshalb die A nreicherung m ittels Sand- 
K ieselsilure fo lgerich tig  durch nachtriigliches E in- 
ru h ren  des Sandes y e rb e sse rt’). DaB es n icht 
geniigt, einfach Sand in den Schlackenkasteu zu 
w erfen, ze ig t die A ufstellung in  Z a h l e n  t a f e l  7, 
deren Zahlen aus m it Sand y erse tz ten , aber n icht 
durchgeruhrten  Schlackenklotzen entnommen sind • 
d e rS iliz iu m g eh altb e tru g g le ich zeitig 0 ,2  bis 0 ,4  °/o

Zahlentafel 7. E in f lu B  e ines e in f a o h e n  S a n d -  
7.u s a tz e s  a u f  d ie  Z ilro n e n s iiu re lo s  1 ic h k o it.

freler Zitr. Zltr.-
Si Oj W  ' Mn CaO CaO MgO l’s Os PiO; liJslich-

koit
% % % % % % % % %

9.20 10,70 3,72 43.80 0,35 2,86 25,21 24,08 95,52
9.90 11,00 4,36 43.20 0,40 3,26 22 ,9S 21.83 95,00
9,96 11,10 3,S4 43.90 0,50 3.31 22,85 21.62 94,62
9,92 12.00 3,72 43.10 0,80 2,42 23,92 22,52 94,15

10.28 12.00 3,75 43,10 0 .90 2,64 23,28 21 ,75 93,42
8,23 11.20 4,72 43,80 0,45 3.73 23,08 20,22 87.01
8,77 12.40 4.19 43,10 0.50 3,23 23,03 19,90 86,06
S,32 12.00 4,72 43 .40 0,50 3,11 22,70 18,32 80.70
8.25 12,00 3,60 43,20 0,5p 2,99 24.49 19.40 79,22
9,04 11,60 3,72 43.60 l.OÓ 2,84 23,92 18.25 76 ,30

[Jm den EinfluB der Robeisenzusam m ensetzung 
deutlich zu machen, gebe ich nachfolgend drei 
Schlackenproben:

Mischcr-
eiseu

Si

S chlak- 
kc 

SI Oj
Pj O5

/

!i 
K

I

Zitr.-
loslieh-

keit
CaO freier

CaO

% % % % % % %

0,33 4.11 24 .24 17.68 73 44,48 0,85
0,57 5.65 23,08 20,19 88 ' 40 .60 1,41
0.7(5 6.91 22,90 22,07 90 46.60 1,06

D as Yerm ablen der P fannenschlacke iib t
in H insicht au f die Z itronensiiurelosliclikeit eine

’) Ygl. .'Mathsaius' a. a. O., S. 308.
*) Vgl. St. u. E. 19:1.4, 1.5. .Okt.y S. 1593.
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giinstige W irk u n g  aus, w ie in  der angezogenen 
Stello bere its  v e n n e rk t is t. D ie S te igerung  der 
Z itronensitureloslichkeit der K onvertersch lacke 
(vor S andzusatz) bis z u r  zugehorigen . P fannen- 
scblacke w ird  in folgenden W ochendurchschnitten  
kenntlich  g em ach t:

Zitr.-
Pa Os i* I* lbplich- SI Os frcler

03 kelfc Kalk
% % % % % 

Konverterschlacke . 24.51 17,93 73 4,03 3,75
Pfannenschiacke , 18,73 17,94 97,0 9,10 0,70

B ei diesen A ngaben is t  allerd ings zu be- 
achten , daB die Loslichkeiten  n ich t unm ittelbar 
denen des Mehles entsprechen, da das Mehl gew ohn

lich 85 °/o Feinm ehl aufw eist, w ilhrend die 
Schlackenproben zu 100 %  feingem acht sind; 
es erg ib t sich zuungunsten  des Melileś ein U nter- ' 
schied von etw a 2 °/o L óslichkeit , d e ra rt, dali . 
s ta t t  94 %  nu r 92 °/o yorhanden sind.

Z u s a m m e n f a s s u n g :
Es w erden die E igentiim lichkeiten  in der 

A usbildung des Thom asverfalirens des P einer 
W alzw erks angefiih rt, sow eit sio m it dem hohen 
P hosphor- und M angan-G elialt des J lseder Roh
eisens zusamm enhilngen. F e rn e r  w ird  der EinfluB 
der e igenartigec  Roheisenzusam m ensetzung auf 
den U ischer- und K onvertc rbe trieb  an  einigen 
auffillligen E rscheinungen darge leg t.

Die Bestimmung der Gase im Eisen.
Von P . O b e r l i o f f e r  und A. B e u t e l l .

(Mitteilung aua dem Eisenhiittenmunniachen

I | i e  Versuche von B e l l o c 1), B o u d o u a r d 2), 
C h a rp y  und B o n n e r o t 3), B a k e r 4), 

G o e r e n s 6), G o e r e n s  und P a c i u e t0) sowie 
G o e r e n s  und C o l l a r t 7) haben erw iesen, daB 
teclm isches E isen  Gase en thalt, dereń G egenw art 
im G egensatz zu den Gasblasen wieder m it 
blofiem Auge noch m ikroskopisch erk an n t w erden 
kann. D urch E rh itzung  von Probespttnen im 
Vakuum und Auffangen der entw ickelten Gase 
konnten N atu r und Menge dieser Gase erin itte lt 
werden. E s is t von vornherein  k la r, und die 
S ie v e r t s s c h e n 8) V ersuche, E isen m it Gasen zu 
sa ttigen , liefern den q uan tita tiven  Nachweis, dafi 
die T em peratu r, bei der die Gase abgesaug t 
w erden, fiir die vom V ersuch erfaBte Gasmenge 
mafigebend sein mufi, und daB das Optimum in 
dieser Beziehung diejenige T em peratu r darste llt, 
bei der das Eisen flussig ist. D er Ausfiihrung 
des V ersuches bel der Schm elzteinperatur des 
E isens s teh t die Schw ierigkeit der Besehaffung 
hinreichend gasdieliter und indifferenter Schmelz- 
gefilBe hinderlicli im W ege. E inen w esentlichen 
F o rts c h r itt s te llt daher d er zu erst von G o e r e n s  
angew eudete W iis tsc b e 9) K unstg riff dar, durch 
Mischung der Eisenspilne .m it Zinn und Antimon 
den Schm elzpunkt so w eit zu erniedrigen, dafi 
der Y ersuch sich noch in Gefafien aus gesclunol- 
zenem B crgk rista ll durchfiihren lafit, ohne dafi 
G asdichtigkeit und B estiindigkeit dieses le tzteren  
A bbruch erleiden.

J) Comptea rendus 1907, 145, S. 1283.
s) Gomptes rendus 1907, 145,' S. 1380.
3) Comptea rondus 1911, 152, S. 1247.
*) Camegie Scholarship Memońa 1909, I , !S. 219

sowio 1911, I I I , S. 249.
*) St. u . E. 1910, 31. Aug., S. 1514.
*) Ferrum 1915, S. 57.
’) Ferjum 1916, S. 145.
*) Zeitschr. fiir Elektrochemie 1910, S. 707.
•) Metallurgie 1910, S. 321.

Institu t der Technischon Hochschule, Breslau.)
■ ■' ■ ■ : ■ , i
In  der T a t lie ferten  nun auch die Versuche 

von Goerens und seinen M itarbeitern  gegeniiber 
denjenigen der anderen F orscher, die m it festen 
Probespiinen arbe iteten , w esentlich hShetfe Zahlen 
fiir die Gasmengen, und die Y ersuchsdauer bis 
zu r vollstilndigen E ntgasuug  konnte wesentlich 
abgekiirzt w erden.

Bęzuglich  dor N atur dieser Gase lehren  bereits 
die a lte ren  V ersuche, dafi im w esentlichen W asser
stoff, S tickstoff und Kohlenoxyd neben geringen 
Mengen K ohlendioxyd vorkóm m en. Die Gegen
w art von W asserstoff e rk la r t  sich aus der Gegen
w a rt von W asserdam pf in den G asen der metal- 
lu rgischen Schmelzofen bzw . in  der L uft. Bei 
gewolinliclier T em peratu r wird ferner naszierender 
W assersto ff (z. B. beim Beizen) vom E isen  auf- 
genommen.

' S tickstoff is t bei allen  T em peratu ren  reinem
- E isen gegenuber iusofern neu tra l, ais eine V er- 

bindung von einiger S tab ilita t, entsprechend 
beispielsweise der boim U eberleiten von Ammoniak 
uber E isen  gebildeten, n icht en ts teh t. In  einer 
ausgezeichneten A rbeit fiih rt T s c l u s e h e w s k i 1) 
den experim entellen Nachweis, daB die Be- 
gleitelem eute M angan und Silizium im G egen
sa tz  zum reinen E isen m it S tickstoff Yer- 
bindungen bilden, die im EiSen loslich sind 
und eine verh&ltnismafiig hoho S tab ilita t be- 
sltzen. Tschischewski f iih rt daher die U rsache 
des auf gewohnlicliem analytischen W ege sieli 
s te ts  ergebenden S tickstoffgehaltes auf die G egen
w art geloster M angan- und Silizium nitride zu- 
riick. Ob der durch die Gasbestim m ung erm ittelte  
S tickstoffgehalt au f die gleiche U rsache zuriick- 
zufiihren ist, oder ob das E isen  tro tz  der Indif- 
ferenz des Stickstoffs dieses Gas wie W asse r
stoff zu losen Yermag, s teh t dahin.

Ł) Eisen und Stickstoff. D issertation, Tomak, 1914. 
Vgl. St. u. E. 1916, 10. Febr., S. 147.
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Beziiglich des Koliienoxyds und Kohleirdioxyds 
ist nocli keine K la rh e it dariiber yorhanden, ob 
diese Gase ais solche aus der AtmospliSlre der 
m etaliurgisclien Oefen aufgenommen oder e rs t dureh 
chemische Umsetzung gebildet werden. D ie An
sicht, Kohlenoxyd sei lediglich; auch bei der 
Gasbeslimmung, E rzeugn is  der Desoxydations- 
gleichung

Fe O +  C =  Fo + CO 
is t n icht von der H and zu weisen. F iir  die E n t-  
steliung des Kohlcndioxyds kttme die Gleichung 

Fo O +  CO =  Ee +  CO, 
yielleicht auch

2 CO =  C +  C02
in B e trach t.

Die yorliegenden E rfahrungen  iiber den Gas- 
geha lt des E isens sowie die bisher bekannt ge- 
w ordenen Gasbestiinmungen lassen zw ar noch 
kein endgtiltiges U rteil iiber den wissenscliaft- 
lichen und prak tischen  W e rt solcherB estim m ungen 
zu, leh ren  aber zum m indesten, dafi dem Gas- 
geha lt des E isens yerinehrte  B eachtung geschenkt 

. werden muB. So seien in diesem Zusammenhange 
erw alin t d ieV ersuche y o n L o d e b u r 1) und H e y  n 2) 
iiber dic bei Aufnahme von naszierendem W asser
stoff entstehende besondere A rt von Sprodigkeit 
oder Beizbriiohigkeit, die Vakuumschtnelzyersuche 
von Y e n s e n ’), welche die ausgezeichneten ma- 
gnetischcn Eigenschaften des p rak tisch  yollstilndig 
en tgasten  E isens bewiesen und dureh die V er- 
suche y o n G u m lic h 1) bestiitig t wurden, n ich t zum 
m indesten aber die in den A rbeiten von G o e r e n s  
und seinen M itarbeitern  n iedergelegten  E rg e b 
nisse, die insbesondere den W e r t der Gasbe- 
stim m ung fiir die Erforscliung der m etaliurgisclien 
V erfahren  zeigen. Aus diesen A rheiten gehen 
schon j e tz t  eine ganze R eihe wichtig erscheinen- 
der T atsachen  hervo r, von denen h ier 'einige 
erw iihnt seien,

E ine Abhangigkeit tles G asgehalts und der 
G aszusam m ensetzung der Fertigerzeugnisse' vom 
H erste llungsvei’fahren und von der ehemischen 
Zusam mensetzung is t aus den Zahlen von Goerens 
bzw. Goerens und' P aąu e t n icht zu erkennen. Die 
Untersuchten P roben  von Thomas-. M artin-, E lek 
tro - und T iegelm aterial weisen G asgehalte von 10 
bis 152 cm3 je  lOOg M etali auf, schwanken dem
nach betrilclitJich. Besondere Beachtung yerd ien t 
d er Umstand, daB TJiomasflufieisen nach der Des- 
oxydation erheblich m ehr Gas aufw eist ais vor 
der D esoxydation, und daB der Kohlenoxydgehalt 
des abgesaugten  Gases dureh die Desoxydation ge
hoben w ird, was von-Goerens auf die m it Kolilen- 
oxydentw icklung yerkniipfte Teilnahm e der K ar
bide des F errom angans an der Desoxydation er- 
k la r t  w ird. Diese E rk laru n g  is t durcli dieDesoxy-

>) St. u. E. 1887, Okt., S. 681.
a) St. u. E. 1900,15. Aug., S. 837; 1901,1. Sept., S. 913,
3) St. u. 33. 1916, 28. Del., S. 1266.

; 4) Wiss. Abh. R. A. 1918, S. 269.

dationsversuche yon O b e r l io f f e r  und d ’H u a r t !) 
b es ta tig t worden, denen es gelang, den A nteil des 
Kohlenstoffs an der D esoxydation dureh Sauerstoff- 

’ bestim m ungenzahlenm aBigfestzulegen. D erU n ter-  
schied im m etaliurgisclien V erlauf desTliom aS-und 
M artinyerfahrens m acht sich bei der Gasbestim - 
m ung am n icht desoxydierten M etali dadurch be- 
merklichj daB das dauernd m it L u ft durchspiilte, 
in s ta rk e r  Bewegung befindliche Thom asbad im 
allgemeinen weniger Gas en th a lt ais das ver- 
haltnismaBig ruh ig liegendeM artinbad , dieses aber 
dureh die D esoxydation eine w eit geringere Zu- 
nalime der Gasmenge erfilbrt ais jenes. I s t  aber 
die Gaszunalime, wie Oberlioffer und d’H u art nacli- 
weisen, ta tsachlich  eine Folgę der m it der Des- 
oxydation verkniipften G asentw icklung, so mufi 
auch der U ntersehied des Sauerstoffgehaltes vo r 
und nach der D esoxydation beim n ieh t w esent- 
licli iiberfriscliten M artineisen g erin g e r sein 
ais beim Tiiomaseisen, im besonderen der Sauer- 
stoffgelialt des M artinm etalls yor der. Des- 
oxyd’ation in diesem F alle  geringer sein ais der des 
entsprechenden T liom asm etalls./ D ie am Schliisse 
des A ufsatzes angefiihrten Versuche scheinen dies 
zu, bestatigen . Endlich zeigten Goerens und P aąu e t 
an’den im E lektroofen angestellten Y ersuchen die 
yoilige D urchfiih rbarkeit der E ntgasung, die wohl 
h ier auf der weitgelienden Desoxydation und der 
langen Zeitdauer des Verweilens der Schm elzung 
im Ofen berulit. D ie auf gleiche U rsache zuriick- 
zufiihrende Abnahme des Gasp:ehaltes w ahrend des 
Abgiefiens, die T atsache, daB die Gase sich in 
F luBeisenblockenungleiciim afiigyerteilen und ahn- 
licli wie die B egleitelem ente €63 E isens seigern, 
endlich der Umstand, daB durcli die Y erarbeitung  
des Eisens derG asg eh alt eine w esentliehe Abnahme 
erfah rt, sind w eitere bem erkciisw erte Folgerungen 
aus den V ersuclien von Goerens und seinen M it
arbeitern .

Die yorstehendenE ro rte rungenbe leuch ten  das 
groBe m etallurgische In teresse  an einem raschen, 
beąuem en und zuyerlassigen Gasbestimmungsver- 
fahren. Das G oerens’sche Y erfahren s te llt zw ar 
einen w esentlieben F o rts c h r itt nach dieser Rich
tung  dai’, doch schien es uns noch yerbesserungs- 
fShig zu sem. Insbesondere g laubten  w ir, durcli 
Anwendung einer leistungsfahigeren und betriebs- 
siclieren Luftpum pe die Y ersuchsdauer abkiirzen 
und die A p para tu r yereinfacben zu konnen.

U nsere A pparatu r is t aus den Abbildungen 1 
und 2 ersicktlich. Abb. 1 ze ig t die Schmetzvor- 
richtung m it zugeliorigcm elektrischem  Ofen, 
die A bsauge- und A uffangyorrichtung, sowie die 
M efibiirette. A lle diese Teile sind an einem ge- 
meinsamen W an d b re tt angebracht. Pum pe und 
M eBbiirette sind le ich t abnehm bar eingerichtet. 
Abb. s  is t die ebenfalls an einem W an d b re tt an- 
gebrachte A nalysieryorrich tung  m it eingezeich- 
n e ter M efibiirette.

J) S tT i r  E. 1919, 13. Eebr., S. 165.
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Die Schm elzyorrichtung Abb. 1 besteh t ilhn- 
lich w ie bei Goerens aus einem dickwandigen, 
blasenfreien R eagenzrohr A aus geschmólzenem 
B srg k ris ta ll m it seitlichem  Yerbin dimgś rolir, das 
bei C m it Schliff auf das nach oben gebogene 
und m it A bsperrhalm  yersehene R ohr der Queck- 
silberpum pe aufgeheftet wird. D as R eagenzrohr 
is t oben m it einer aufgeschiiffenen, w assergekiihl- 
ten  Kappo versch iossen ; dureh das U ebergreifen 
desSchliffes w ird yerm ieden, daB der das Schtnelz-

A p p ara tu r zu r Bestim m ung des Sauerstoffs der 
F a li ist.

Zum Absaugen dient, die se lb stta tige  Queck- 
silberluftpum pe nach B e u te  111), doch mufite diese 
m it einer Y orrichtung zum A uffangen der ent- 
weichenden Gase yersehen werden. D as in der 
Pum pe umlaufende Quecksilber w ird dureh die bei 
D eintretende L uft in das oben befindliehe Queck- 
silbergefiiC E  zuriickbefórdert, wobei die abge- 
pumpten Gase zusaimnen m it dieser L u ft durcli 

die W asserstrah lpum pe abgesaugt 
werden.

Die neue Pum pe b es itz t unten, 
zwischen den F allro h ren  F  und dem 
S teig roh r G den G asrezipienten H, 
der oben m it einem D reiw eghahn J 
versciilossen ist. Um ein bequemes 
R einigen der Pum pe zu gewilhrleisten, 
is t er n ich t angesclimolzen, sondern 
durcli Bechersch^iff und Quecksilber-

Abbildung 2. Bolirchen m it Luftimga- 
korkon. Einzellioit zu Abb. 1.

Abbildung 1. Schmelzvorricbtung mit clektrisohem Ofen 
und Autfangvorrichtung.

Absaugo-

g u t aufnehmende M agnesiatiegel m it dem Dicli- 
tungsfett desSchliffes in Beriilirung kommen kann.

Um eine chemische E inw irkungzw isclien Q uarz- 
ro h r und M agnesiatiegel zu verhindern , werden 
bekle durcli kleine Quarzstiickchen ge trenn t. Die 
E rh itzung  erfo lg t dureh einen P latinw iderstands- 
ofen B, der auf einer am W an d b re tt befestigten 
Schiene beweglich is t und sowohl in 'd e r  Hohe ais 
auch seitlich y e rs te llt w erden kann, ahnlicb, wie 
dies bei der von O b e r h o f f e r 1) beschriebenen

>) St. u. E. 1918, 7. Febr., S. 105.

diclitung m it der Pum pe yerbunden. 
Das S teigrohr G is t an seinem unteren 
Endo m it einer E rw eiterung  verselien 
w orden , die v e rh in d e rt, daB L uft 
von D aus in den G asbehalter H 
gelangen kann. D er obere B eh a lte r 
E  muBte, um das Q uecksilber des Re- 
zipienten aufnehm en zu konnen, ent- 
sprechend yerg roB ert w erden. Die 
fiir den B etrieb  erforderliche Queck- 
silbermenge b e tra g tc tw a  8 0 —100 cm ‘. 

Zur Regelung des L u fte in tritts  bei D is t an S telle 
des b isher w erw endeten A sbeststopfens eine dick- 
wandige, enge K apillare angesclim olzen, die dureh 
U eberstulpen eines oben geschlossenen G lasrohr- 
cliens gegen V erunreinigung geschiitzt wird. Auch 
der obere D reiweghahn K  triig t, um die luftleere 
Pum pe gefahrlos m it L u ft ftillen zu konnen, eine 
etwas w eitere K apillare anstat.t des friiheren A s
beststopfens. F ern er muBte die L uftpo lstervor- 
rich tung  beiL , die das bei anderen, z. B. Sprengel-

i) Chem.-Zg. 1910, S. 1342 ;
ek. 1911, S. 491/5.

Centralblatt f. Min.
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pumpen, selir storende Zerschlagen der F ali rohre 
durch das falleude (Juecksilbcr unmoglich m acht, 
gcitndert w erden. D a sich dio durch d ieP o ren  der 
beiden K orken eindringende L uft m it den ausge- 
pumpten Gasen mischen wiirde, mufi der Luftein- 
t r i t t  w ahrend des Ąbsaugens der Gase abgestellt 
werden. Zu diesem Zwecke sind die beiden Scbliffe 
L, in denen dieR ohrcłien m it den Luftungskorken 
sitzen, un te r 4 5 0 zu den F allrohren  geneigt, 
und die Rolirchcn selbst sind rechtw inklig um- 
gebogen. Giefit man iiber die beiden K orken 
einige Tropfen Quecksilber und verschliefit dann 
das obere Ende m it einem Stopfen, so kann man 
durch D rchen der Rolirchen nach W unsch die 
L iiftungskorke m it ftuecksilbęr verśclilieflen oder 
fre ilassen ; ein seitlich angebrachtes kleines Loch 
g e s ta tte t der AuBenluft freien Z u tr itt  (ygl. Abb. 2). 
•Z&jn volligen E vakuieren  der A p p ara tu r yor 
•dem E rhitzen  der M etalle d reh t man di.e Rohr-

reschlossenen D rei-
an eine Zw eigleitung

Abbildung 3, Analysiervorrichtung.

•chen so, daB die umgebogenen Enden nach unten 
hilngen, dam it L u ft durch die K orken in die 
F a llroh ren  cindringen kann. Sobald die Gas- 
entw icklung einsetzt, dreht man die Rohrchen um 
1 8 0 °  in die S tellung, welche die Abbildung 1 
veranschaulicht, wodurch die K orken gegen die 
AuBenluft abgcdichtet werden. Die aus dem zu 
eyakuierenden Raiime in den beiden Fallrohren  
m it dem Quecksilber niedergefiihrtcn Gase steigen 
im GefilB H  auf und sammeln sieli hier. Zu 
Beginn des Versuches is t dieses GefilB bis zum 
Halin, also vollst.ilndig, m it Quecksilber gefiillt. 
D a vor der- E rh itzung  und dem eigontlichen Ab
saugen der im Probem at.erial enthaltenen Gase 
dic ganze A p p ara tu r lu ftleer sein mufi, sind dem- 
nach zwei A rbeitsgange zu u n te rsch e id en : das 
E yaku ieren  der A pparatu r und  das Absaugen d er 
Gase. Die beim Auspumpen im GefilB II ange- 
sam inelte L u ft muB natu rlich  von dem zw eiten 
A rbeitsgang en tfern t w erden. Dies geschielit d a

durch, dafi man den yorlier 
wegliahn J  m it Schenkel 3 
zur W asserstrah llu ftpum pe anschliefit und den 
łia h n  yorsiclitig in die S tellung 1 — 3 bringt. 
Ilie rdu rch  w ird die L uft abgesaugt, uud das nach- 
dringende Quecksilber fiillt das Sammelgefilfi II 
bis zum ITahn. I s t  dies geschehen, so schlieBt. 
man den H ahn, und das Absaugen der Gase kann 
beginuen.

Die in A bbildung 1 erkennbare iM.cBbiirette M 
m it Niveaugefafi kann durch den D reiw egeliahn N 
je nach B edarf m ittels Gummischlauch an das 
Gassammclgefa.fi I I  (Ilahnstellung 1 — 2) oder an 
die A nalysiervorrichtung Abbildung 3 (hier nocli- 
mals eingezeichnet) angeschlosscn werdon. Die 
le tz te re  besteht gemilB Abbildung 3 aus einer 
m it K alilauge gefilllten A bsorptionspipette zur 
Bestim m ung des Kohlendiox}'ds uud einer Ex- 
[ilosionspipette zu r Bestimmung von W asserstoff 
und Kohlenoxyd. S tickstoff wird durch Differenz 
bestimm t. A is A bsperrfiusslgkeit dient Queck- 
silber. D urch V erlangerung ..des unten einge- 
schmolzenen Zufiihrungs- 
rohrs (ygl. Abb. 4) bis 
zu etw a '/a der Gesamt- 
hohe dieser le tz te ren  ist 
raschcs Auffiillen der 
P ipet te  m it frischer K ali- 

' lauge m (5 gl i cli, ohne daB 
das Q uecksilber jedesm al 
en tfe rn t zu werden 
braucht.

A r b e i t s v e r f a  l i r  e n .

Je d er zum erstenm ąl 
gebrauclite Jfagncsia- 
tiegel nmC fiir die gas- 
analytischen A rbeiten 
durch Gliihen bei R otg lu t 
an der L uft und darauf 
folgendes^Erhitzen auf 1100° im Vakuum entgast 
werden. Ein soleher einmal en tgaster Tiegel 
bleibt -weiterliiii vollig gasfrei uud kann fiir aile 
folgenden Y ersuche ohne w^eiteres verw endet 
w erden.

Einen groBeren Y o rra t der fiir die Y ersuche 
erforderlichcn gasfreien Zinn-Antimon-Legierung 
s te llt man sich durch Zusammenschmelzen gleicher 
Gewichtsmenge der beiden Sfetalle im Yakuum 
b e r ; ein E rh itzen  dervSchm elze auf etw a 8 0 0 "  
im Vakuum geniigt zu r  sieberen E n tg a su n g * E in e  
liohere T em peratu r oder lilngeres E rhitzen  ist zu 
verm eiden, da durch Vea-dampfen selbst geringer 
Autimonmengen der Schm elzpunkt der sonst bei 
1 0 5 0 0 fliissigen Eisen-Zinn-A ntim on-Legierung e r
hoht wijra. 8 g dieser L egierung  w erden m it
4 g  fcttfreienProhesp itnen  von groB ererF einheit — 
am besten trocken  ontnommenen F rasspaneu  — 
g u t yerm ischt und in den Tiegel gebracht. N un
m ehr w ird die Luftpum pe in der iiblichen W eise

Abbildung 4. 
Absorptionspipette.
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in T iitigkeit gesetzt und dio A p p ara tu r lu ftleer 
gesaugt. D as Y orhandensein des fiir die vor- 
liegenden Zwecke hinreiclienden Yakuum s liifit 
sieli olme Zuhilfenahme besonderer V orrichtungeu 
an dem kennzeichnenden klappernden Gerausch

Abbildung 5. Probereguli. — Ansicht.

des Quecksilbers sowie daran erkennen, dafi keine 
Gasbliischen m ehr in den F allroh ren  m itgerissen 
werden. I s t  die A p para tu r lu ftleer, so en tfe rn t 
man die Im Gefiifi II  befindliche L u ft iu der bereits 
geschilderten  W eise durch Anscliliefien des in 
S tellung 1— 3 befindlichen Ilahnes an eine Zweig- 
le itung  d er W asserstrahlpum pe. D abei is t das 
Gefafi H  bis in den linken K apillarschenkel des 
Halines J  m it Quecksilber zu fiillen. Naehdem 
Halin J  w ieder in die in A bbildung 1 eingezeichnete 
S tellung gebracht ist, kann  das eigentliehe Ab- 
saugen der Gase beginnen. D er v o rh er bere its  
auf 1100° vorgew iirm te Ofen w ird hocligeschoben. 
M ebrere durchbolirte A sbestscheiben dienen dazu, 
die S trah lung  des Ofens nach oben zu verm indern. 
Zwischen Schm elzrohr und Ofenwand w ird ein 
Therm oelem ent eingefuhrt, das m it einem Galvano- 
m etei verbunden ist. Bei 1 0 0 0 u beginnt die Gas- 
en tw ick lung; bei 1060° is t sie aufierst lieftig, 
l;iBt aber nach zehu M inuten w ahrender E rh itzu n g  
auf 1 0 8 0 — 1 1 0 0 “ bedeutend nach. 3 0 — 40 wei
te re  M iuuten geniigen im allgem einen zu r voll 
stiindigen E n tgasung , dereń Ende in ahnlicher 
W eise w ie beim E vakuieren  der A p p ara tu r e r  
kennbar ist. N unm ehr senkfc m an den Ofen, um 
durch Beschleunigung der A bkiihlung Z eit zu 
gewiiftien und um fe rn er das erfahrungsgemiifi 
bei langsam er A bkiihlung au ftre tende F esthaften  j  
des Schm elzregulus an der T iegelw and zu ver- 
hindern. I s t  d e r Tiegel bis auf dunkle R o tg lu t 
abgekuhlt, so schliefit man den Verbindungshalm 
des Schmelzgefafies zur Luftpum pe und s te llt 
die Pum pe in iiblicher W eise ab. I s t  das Queck- 
silber aus dcm Becken E  abgelaufen, so s te llt 
m an durch entsprechende D rehung des Halines K  
A tm ospharendruck in der A p p ara tu r  h e r  und kann

nunm ehr das Gas zu r Analyse aus dem Sammel- 
gefafi H  in die M efibiirette M uberfuliren. Diese 
w ird an dem rech ten  Schenkel des in S tellung
2 — 3 befindlichen D reiw egehalines J  angesetzt 
und das Y erbindungsstiick zwischen B u re tte  und 

Gassammclgefilfi m it Quecksilber aufge- 
ftlllt. Man b ring t sodann Halin J  in  die 
S tellung 1 — 2 und saugt durch Senken 
der N iveaukugel das Gas in die Mefi
biire tte . Das Senken mufi langsam  und 
vorsiclitig crfolgen, weil sonst das Queck- 
silber n ich t rasch  genug nachstrom en 
kann, wobei le ich t L u ft durch die F a ll
rohren  in das Gasgemisch gesaugt w ird. 
I s t  das Gas in die M efibiirette iiber- 
gefiih rt und erschein t das Quecksilber 
des Sammclgcfafies in d er Kapillarboli- 
rung  des H alines N 1)) so schliefit mua 
den H alin J  und h ierauf Halin N und 
se tz t nunm ehr zu r  D urchfiihrung der 
G asanalyse die M efibiirette an den Gas- 
bestim m ungsapparat. Die G asanalyse e r
folgt alm lich wie im O rsa tap p ara t und 
kann ais bekannt vorausgesetz t werden. 

Es sei nu r erw illm t, dafi die in den oberen Teil d e r  
V erbrennungspipette eingefiihrte P la tin sp ira le  an 
einen L ichtanschlufi angeschlossen und zwischen 
diesem und der Spirale ein W assenviderstandeinge-

Abbildung 6. Probereguli. — Schnitte.

Abbildung 7. Probereguli. — Anaicht.

schalte t wird. D ie r ich tig eS tro m sta rk e  w ird durch 
Z usatz einiger T ropfen verd iinn ter Schwefelsaure 
ein fiir allem al eingestellt. Die G esam tdauer 
eines V ersuclies b e tra g t etw a eine Stunde.

x) Fur Nachfiillung des liierbei der Pumpe entzogenen 
Quecksilbers aus dem Bchiilter O ist zu sorgen.
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Z a h l e n t a f o l  1. V o r b u ch  s e r g o b  n i s s  e.

cms Gas Yolumprozentc Os Gewichtsprozente
Bozeichnung der Probo auf 100g* 

Eisen COs CO lis Ni 050° C j Mn i r  ' 1 s
j Si . Bemerkungon

1. Thomasschmeizung vor
dor Desoxydation. 2.Vor- 
probo.

/3  8.7 
1.40,5

12 8 
14.2

60,5
61,7

14.2
13.3

12,5 \  
10,8/- 0,035 0,025 0,31 0,098 0,045 0,01 ■

Dieselbo Sehmelzungnach Diese Schmelzung 
war sehr unruhlg 

in der Kokille.
der Dosoxydatión. Probe 
naeh dem ersten Błock.

/87,2
\83,0

9,5
1U,0

71,4
70,2

12,2
12,7

6 ,9 \
7 ,1 / 0,019 0-04 0,34 0,090 0,046 0,01 \

Desgl. Probe nach dem /66,6 9,0 68,0 13,1 9 ,9 \ 0,019 0,05 0,28 0,099 0,035 0,005letzten Błock. \78.0 8,2 69,3 12,8 9,7 /
2. Thomasschmelzting vor

dor Desoxydation. 2. Vor- 
probe.

/13,0 
111,2

15,4 64,5 2 ),1 j 0,035 0,055 0,31 0,091 0,058 —  '
Diesclbe Schmelzung nacli Diese Schmelzung
dor Desoxydation. Probo 
nach dem orsten Błock.

/55 ,0
\ 5 t7,0

13,2
14,0

75.0
76.0

3.8
3.9

8,0\
6,1/ 0,017 0,065 0,31 0,093 0,058 —

war sehr ruhig 
in der Kokille.

Desgl. Probe naeh dem 
letzten Błock. 1

/ 32,5 
>35,0

12,0
10,0

70,5
70,0

7,7
8,0

9,8\
12,0/ 0,020 0,065 0.31 0,091 0,058 — ,

3. Martinschmc-lzung. Probo /  160 1,0 65.2 5,9 27,9 \ 0,019\
vor der Dcsoxydation. \  169 0,3 67,9 5,6 26,2/ 0 ,023/ DerFcrrosilizlum-Dieselbo Schmelzung. zusatz erfolgle
Probe nach dem ersten /  108 0,0 52,6 41,0 6 ,4 \ 0,020\ erst, nachdem
Gespann.

Dieselbo Schmelzung.
\  104 0,0 54,7 38,1 7 ,2 / 0,017/ die Pfanne zur 

HiiUte geiUllb 
war.

Probe nach dem dritten 
Gespann.

/89 ,2
\92.0

0,0
1,4

56,8
47,1

40,1
37,8

3 ,1 \ 
3,7 /

0,017^
0,0 18 / 0,09 0,38 0,027 0,04 0,26 .

4. Martinschmelzung. Probe / 195 0,0 85,1 4,9 10,o \ 0,03 oi 0,13 0,36 n. b. 0,057 n. b . 'vor der Desoxydation.  ̂ 180 0,6 83,4 6,3 9,7/ 0,023/
Dieselbo Schmelzung.

DcrFerrosillzium- 
zusatz befand 
sich zu Beginn

Probe nach dem ersten 
Gespann (rd. 8000 kg).

/  132 
\  141

13,4
8,0

43,7
48,4

36,6
34,8

0,3\
S.8J

0,0181
0,026/ 0,16 0,42 - - 0,042

Diesclbe Schmelzung. des Abstichs in
Probo nach dem Ab- der Pfanne.

gieBen von 10000 kg 
PormguB (Dauer 50 min).

/  112 
\  107

2,1
1,9

6S.9
66,8

22,4
21,6

6.6Y
9,7 /

0.018\
0,019/ 0,10 .0,33 0,016 0,040 0,3 .

5. Martinschmelzung. Probe /  118 6,0 67,2 14,8 12,0 \ 0,0281
nach der Desoxydation. l  102 3.5 72,2 17,4 6,9 / 0,031/
Dieselbo Schmolzung nach /  75 1,0 87,6 9,0 i Ą 0,023\
dem ersten Gespann. ( 82 0,4 87,4 7,0 5 ,2 / 0,018/
Diesclbe Schmolzungnach (  58 0,0 88,7 5 9 5,41 0,019\ 0,20 0,48 0,03 0,03 0,23dom Aus walzen. t 63 0,0 74^0 9,2 16,8/ 0,02 i /

W ie schon Goerens hervorhcbt; g ib t das Aus- 
sehen der Regjuli einen gu ten  Anhalfc fiir die 
B eurteilung des A usfalls der Y ersuche. D ie Re- 
gu li mussen g u t zusammengeschmolzen uud frei 
von B lasenhohlraum en sein. Abb, 5 zeigt eine 
Anzahl Reguli, die n u r zusam m engesintert sind, 
weil durch zu langsam es E rliitzen  das Antimon 
zum T eil re rd am p ft w ar, so daB die zuriick- 
bleibende L eg ierung  bei der Y ersuchstem peratur 
von 1100° noch n icht fliissig ist. Solche fehler- 
haften  E rgebnisse w erden m it S icherheit ver- 
mieden, wenn man das Sclim elzrohr e rs t in den 
Ofen einfuhrt, nachdem dieser, wie schon oben 
erw ahn t, die T em peratu r von 1100° erreiclit hat. 
Abb. 5 in der A nsicht und 6 im Sclm itt zeigen 
in stufenw eiser A nordnung das Aussehen fehler- 
hafte r bis einw andfreier Reguli.

In  Zahlentafel 1 seien noch die E rgebnisse 
einiger, m it der beschriebenen A pparatu r durch- 
gefuhrten  Gasbestim mungen angęfuhrt. Die auf 
T hom asm aterial bezugliclien entstam m en der 
D okto rarbeit von O. v. K e i l 1), die auf

M artinm etall bezliglichen dor D ok to rarbeit von 
E . P i w o w a r s k i - ) .

D ie in Z ahlentafel 1 gezeig ten  Beispiele sollen 
in e rs te r  L inie dazu dieneń, die erreichbare Ge
nauigkeit des B estim m ungsverfahrens zu kenn- 
zeichneu. Im  iibrigen lassen sich an ihnen die 
m eisten der ro ń  Goerens und seinen M itarbeitern 
gezogenen und h ier bereits g estre iften  SchluB- 
folgerungen bestatigen. B evor aber n icht ein 
uinfangreicheres M ateriał, an dessen Besehaifung 
gearbe ite t wird, zu rY erfilgung  steh t, sollen w ąiter- 
gehende SchluBfolgerungen verm ieden werden.

D ie A nfertlgung der A p para tu r haben w ir 
der F irm a I I u g e r s h o f f ,  L eipzig , iibertragen .

E ndlich m ochten w ir auch an dieser S telle 
H errn  © r .^ n g .  E . P i w o w a r s k i  fiir seine ver- 
staudnis- und aufopferungsvolle M itarbeit, ins
besondere bei der Inbetriebsetzung  der A pparatu r, 
unseren herzlichsten D ank aussprechen.

1) Breslau 1919.
2) Breslau- 1919.;
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Z u s a m m b n f  a s s i in g :
An H and eines kurzeń  Ucberblickes iiber die 

einsclilllgige L ite ra tu r  w ird  die m etallurgische 
B edeutung d er G asbestim m ung e r ijr te r t  und so-

dann eine neue A p p ara tu r zu r Bestim m ung d e r  
Gase in M etallen beschrieben, E inige V ersuchs- 

■ ergebnisse von O. v. K e i l  und E , P iw o w a r s k i  
zeigen die . Genaulgkeit. dos Y erfahrens.

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

Von R o i n h . 'K i i h n e l ,  M illtttr-B aum eiste r in Spandau.
(SchluG von Seito 1540)

C. Ergebnisse der Untersuehungen an den vers3hiedenen
Arbeitsstufen des Materials mit 0,12 % C und ver- 

schiedenen Wandstiirken.

a) U n te r s u e h u n g e n  a n Z y l in d e r n  m i t  d e r  
W a n d s t i i rk e  v o n  8 mm.

Die bisherigen aus iilteren Versuehen stammen- 
den Unterlagen fiir die pliysikalischen Priifungen 
bezogen sich auf h&rteres S taiilm aterial. Es sind 
ihnen nnu im Hinblick auf die zukiinftigo Yerwendung 
der Pressen mit. Auftriigen in  wcicherem M ateriał 
noch Untersuehungen iiber ein M ateriał m it 0,12 %  C 
und etwa 0,5 %  Mn angeschlossen. Es wurden drei 
Arten von Zylindern hergestellt: Zylinder 1 genau 
m it den Abmessungen des Versuchskorpers des 
Stahles von 0,G %  C, also etwa 8 mm W andstiirke, 
etwa 70 mm 1. W. und etwa 300 mm Liinge; Zy
linder 2 etwa 55 mm 1. W., etwa 14 mm W and
stiirke und 300 mm Liinge; Zylinder 3 etwa 45 mm
1. W., ętwa 20 mm W andstiirke und 300 m m  Liinge. 
Vcrwendet wurden fiir die Ziehpresse hohl gebohrte 
iniien gekiihlte Dornę. D er Umfang der physikalischen 
Untersuehungen wurde jedoch gegeniiber den friihe
ren AbsSJzen oingeschriinkt. So wurde von der 
Priifung des gegossenen Stiickes liier abgeselien und 
bei den iibrigen Arbeitsgiingen die Biegeprobe aus- 
geschaltet, weil zu erw arten war, daB bei den kleinen 
Querschnitten der Proben und dereń Ziihigkeit ein 
Bruch unterhalb eines Biegcwinkels von 180° doch 
nicht: eintreten konnte. Ebenso wurde von der 
Hiirtcpriifuug abgeselien, weil dio bisherigen Unter- 
suchungen besondere Ergebnisse niclit gezeitigt 
hatten. Die Aufzeichnungen der einzelnen U nter
suehungen sind n ich  der W andstiirke des Probc- 
kiirpers geordnet, und zwar beginnend m it Zylin
der 1 m it der W andstiirke yon 8 mm.

I. E r g e b n is s e  d e r  L o s l ic h k e i t s v e r s u e h e .  
Die Abmessungen der Proben waren durcli die gc- 
ringe W andstiirke bedingt. D am it ein guter Vcr- 
gleich m it dem M ateriał m it 0,G %  C gegeben war, 
w urden sic unveriindert von Abb. 1 auch fiir Festig-. 
k e it lund Kerbfestigkeit iibernommen. Die Zahl 
der Proben und die A rt derE ntnahm e wurden eben- 
falls unveriindert von A bschnitt A I  iibernommen, 
so daB aus einer W alzprobe aus jo zwei Hohl- 
korpern des gelochten und gezogenen Materiales je 
zwei Proben entnommen wurden. Die Ergebnisse 
der Untersuchung sind in Zahlentafel 11 a zusammen-

gostellt. Es sei rioch darauf hingewiesen, daB die 
Liislichkeit dieses Materials in 1 %  Schwefelsiluro 
sehr gering war, erst bei Anwendung einer etwa 4pro- 
zentigen Losung wurden die in Zahlentafel 11 
vennerkten  Ergebnisse erzielt.

Zahlentafel l l a .
E rg e b n is s e  d o r  P r i i f u n g  a u f  L o s l io h k c i t  an 

Z y lin d ó rn  m i t  8 m m  W a n d s t i i r k e .

Materiał Ltd.
Nr.

Go- 
wicht 
in g

Ab- 
nalimo 
in g

Ab-
nałnne
iu %

imtci
Bo-

merkun-
gon

gewalzt 1
2

4,37
4,45

0,14
0,15

3,2
3,4 3,3

gelocht

1
2

4,42
4,41

0,15
0,15

3.4
3.4 3,8 Zyl. 1

3
4

4,39
4,43

0,14
0,14

3.2
3.2 3,2 Zyl. 2

gezogen

1
2

4,39
4,50

0,19
0,18

4,3
4,0 4,15 Zyl. 1

3
4

4,39
4,46

0,18
0,17

4,1
2,8 3,95 Zyl. 2

Das Lochen beeinfluBt dio Liislichkeit- fast niclit, 
dagegen ist dureh das Ziehen auch liier eine Steige
rung der Losliclikeit zu beobachten, dio freijich 
liingst nicht den Umfang der Zunahme des M aterials 
von 0 ,6 %  C erreicht, aber imm erhin niclit un- 
betriichtlich ist. Die W erte sind in Abb. 18 (rechte 
Teilung) in K urve a  eingezeichnet.

II. E r g e b n is s e  d e r  P r i i f u n g  a u f  Z e rre iB -  
f e s t i g k e i t .  Die Proben nach Abb. 1 wurden in 
der gleichen Anordnung und Zahl entnommen wie 
bei den Loslichkeitsversuchen. Die Ergebnisse der 
Untersuehungen sind in Zahlentafel 12 zusammen- 
gestellt.

Festigkeit und Streckgrenze werden tro tz  des 
weichen M aterials bei dieser W andstiirke schon 
durcli das Lochen beeinfluBt, und beim Ziehen m acht 
sich diese E inw irkung noch viel mehr bem erkbar, so 
daB beispielsweise die Streckgrenze fast verdoppelt 
wird. (Die Ziehzeit, gemessen vom E iń tr it t  in  den 
ersten Ring bis zum Abstreifen betrug etwa 25 sek 
bei innengekuhltcm Dorn.) Sie wurde auch fiir alle 
weiteren Yersuche beibehalten. Die Dehnung, die 
dureh das Lochen nicht beeinfluBt wird, verm indert 
sich beim Ziehen um etwa ein Funftel. D ie W erte 
fiir Festigkeit und Streckgrenze sind in Abb. 19, 
die fiir Dehnung in Abb. 18 ais Kurve a eingezeichnet.
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Zahlentafol 12.
E rg e b n is s o  d e r  P r i i fu n g  a u f  Z e jro i  B fe s t ig k ć i t  

an Z y l in d e rn  m i t  8 m m  W a n d s ta r k o .
Dch- .

n Bruch- _ Streck- __ nung in Be-
merkun-Materiał

w fcstlg- 
kelt in

£ grenzo
in

% auf 
00 mm

0

1kg/mm' kg/min' McO- gen
lilnge

ge-
w alzt

i
2

4]
39 10

24
28 25 27

29 28

go-
1
2

40,8
40,0

40,4 3lj,5
3 0 ,8 31,2 28 ,5

28 ,0 28,3 Zyl. 1

looht 3
■i

4 5 .8
4 5 .8 45,8 31,0

30 ,5 30,8 30 ,8
28,0 29,4 Z yl. 2

ge
1
2

53 ,3
52 .5 52,9 43,0

47,5 45,2 20 ,0
2£ ,5 22,8 Zyl. 1

zogen 3
4

51,3
53 ,0 52,2 4 2 ,8

45,0 43,9
24,1
2;!,0 23,0 Zyl. 2

■ Abbildung 18. 
Ergebnisse der Priifung 
auf Losliclikeit und Deli* 

nung. Materiał 
0 ,12%  C.

Abbildung 19. 
Ergebnisse der Priifung 
auf ZcrreiBfostigkoit und 
Strockgrenze. Materiał 

0.12 %  C.
b =  gcwaizt. o =  geiocht. d =  gezogen,

I I I .  E rg e b n is s o  d e r  P r i i fu n g  a u f  K o rb -  
f e s t ig k e i  t. A rt und Entnalim c der Proben wurden 
unveriindert nach Abb. 1 uberncmmen. Wic schon 
oben bem erkt, w ar von einer Priifung auf Biege- 
festigkeit wegen der groBen Zśihigkeit des M ateriales 
A bstand genommen. Leider machte sich diese Eigen- 
schaft auch noch bei den Kerbbiegeproben nach- 
teilig bem erkbar. Es w ar nicht moglich, bei dcm 
durch die geringo W andstarke bedingten kleinen 
Quersclmitt einen vOlligen Bruch der Proben zu 
erzielcn. Die Proben brachen wohl an, dabei t r a t  
aber gleichzeitig ein so starkes Zusammenbiegen 
der Schenkel ein, daB die Probe von dem, Hammer 
zwischen den Auflagefliichen m it durchgerissen 
wurde. E ine Ansieht einer derartigen Probe gibt

Abb. 20. Alle Kerbbiegeproben yerhielten sich hier
in gleich. Die W erte sind in Zahlentafel 13 cin- 
getragen. Inwieweit die Ergebnisse durch die oben 
besprochene Erscheinung nachteilig beeinfluBt sind, 
sei daliingestellt. Jedenfalls erkennt m an aucli hier 
eine Zunahme der Kerbzahigkeit m it wcitergehcndcr 
Bearbeitung. Von einer Auswertung in K urven 
wurde abgesehen.

Z ahlentafel 13.
E rg o b n is so  d o r  P r i i fu n g  a u f  K o r b f e s t ig k o i t  

an Z y łin d o rn  m i t  8 m m  W a n d s t ii rk o .

Materiał

g ew a lz t

Lfo.
Kr.

Schlng- 
arbeit 

i 11
ni kg

Quer- 
schnitt 
in mm

Scltlng- 
festig- 
kcit in 

mig/mm*
Mittel

Be- 
inerkun- 
,  gon

1
2

2,01
2 ,85

;> x  0 
5 X 0

0 ,087
0 ,0 7 5

0,091

g o loch t

1
2

3 ,59
3 ,5 0

5 X 0
5 X 0

0 ,120
0 ,117 0 ,1 1 8 Zyl. 1

3
4

3 ,5 9
3 ,33

5 X 0 
5 X 0

0 ,1 2 0
0,111 0 ,110 Zyl. 2

g ezo g en

1
2

~3~
4

3 ,0 8
3 ,50

5 X 0
5 X 0

0 ,123
0 ,117 0 ,120 Zyl. 1

3 .0 8
3 .0 8

5 X 0
5 x 0

0 ,123
0 ,123 0 ,123 Zyl. 2

IV. E r g e b n is s e  d e r  m e ta l lo g r a p h i s c h e n  
U n te r s u c h u n g .  Die Ergebnisse der Beobachtung 
der goatzten Schliffe worden fiir Ga IV, Cb IV und 
C c IV  am SchluB gemeinschaftlich e ro rte rt werden.

b) U n te r s u c h u n g e n  a n  Z y l in d c rn  m i t  14 m m  
^ W a n d s ta rk e }

I. E r g e b n is s e  d e r  L o s l ic h k e i ts v o .r s u c h e .  
Abmessung sowie A rt der Entnahm o der P roben 
sowohl fiir dic Liislichkeit ais auch fiir Festigkeit 
und Kerbzahigkeit wurden uiw eriindert beibehalten. 
Die Losliclikeitsdauer betrug fiir alle un ter Ca I  bis 
'C c i  aufgefiihrten Losliohkcitsversuche zunachst 
48 st in 1 %  Schwefelsaure, darauf wegen der allzu 
geringen Abnalnno weitere 24 st in 4 %  Schwefel
saure. (Das M ateriał m it 0,6 und 0,8 %  C wurde 
lprozentiger Schwefelsaure 48 s t ausgesetzt.) D ie 
Ergebnisse der LOslichkeitsvcrluste fiir O b sind in  
Zahlentafel 14 zusammcngestellt.

Zablantafel 14.
E rg e b n is s e  d e r  P r i i f u n g  a u f  L o s l i c l i k e i t  an 

Z y l in d c rn  m i t  14 m m  W a n d s t i i rk o .

Materiał Lid.
Kr.

Gewicht 
in g

Ab- 
nahmo 

In g

.Ab- 
nahme 
■ i'> %

Mit
tel

Bemcrkun-
gen

gcw aizt 1
2

4,37
4,45

0,14
0,15

3,2
3,4 3,3

gelocht

1
2

4,32
4,40

0,14
0,15

3.3
3.3 3,3 Zylinder ]

3.
4

4,45
4,38

0,15
0 ,10

3,3 
3,(i 3,45 Zylinder 2

gezogen

1
2

4,43
4,40

0,15
0,10

3.4
3.5 3,45 Zylinder 1

3
4

4,48
4,42

0,15
0,17

3,3
3,9 3,0 Zylinder 2
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Boi dieser W andstarke ist der E influB 'der Be
arbeitung, fast verschwunden, eine ganz geringo Zu- 
nahm e laBt sich eben fiir das Ziehen noch feststellen. 
Dic W erte sind in Abb 18 un ter K u m  b eingetragen.

I I .  E r g e b n is s e  d e r  P r u f u n g  a u f  Z e rre iB -  
f e s t i g k e i t .  Die W erte sind in Zahlentafel 15 zu
sammengestellt. Entgegen dem Ergebnis der Los- 
lichkeitsprobe, die sich bereits hier n icht m ehr emp- 
findlich erweist, zeigen Festigkeits- und Streck- 
gronzenworte noeh weitere Zunahmen. Dureh das 
Lochen wird die Festigkeit um 4 kg/m m 2, die Streck- 
grenze um  etw a 3 kg/m m3 crlioht, beim Ziehen 
iibertrag t sich die Zunahmo bauptsiichlich auf die 
Streekgrenze. Die Dehnung b leib t ziemlich uri- 
beeinfluBt dureh dic einzelnen Be?£beitungsvor- 
gange.. D ie W erte fiir Festigkeit und Streekgrenze 
sind in Abb. 19, die fiir Dehnung in Abb. 18 jeweils 
in Linie b zusammengestellt.

Z ahlentafel 16.
E r g e b n is s e  d e r  P ru f u n g  a u f  Z e r re i  B fe s tig  - 

k e i t  an  Z y l in d e rn  m i t  14 m m  W a n d s t i i rk o .

Materiał
Lid.
Nr.

Bruch- 
festig- 
keit in 

kg,mm*

Mit-
toi

Streck- 
grenze 

i n
kg/mm*

Mit
tel

Beh- 
nung in 
% auł 
CD mm 
McB- 
liinge

Mit
tel

Bc-
merkuii-

gen

go-
walzfc

i
2

41
39

40 2 4
26

25 27
29

2d

g e 
1
2

44.3
44.3 44,3 26 .5

27 .5 27
2 4 .5
20.5 25,5 Zyl. l

looht 3
4

4 6 ,0
44,6 44,8 38 ,5

28 ,3
28,4 30 ,7

31,2 31 Zyl. 2

g e 
-I
2

4 8 ,0
4 0 ,8 47,4 3 5 .8

3 6 .8 35,8 29 ,5
20 ,3 27,7 Zyl. 1

zogen 3
4

40,0
4 5 ,8 46,9

35.5
35 .5 35,5 28 ,0

29 ,3 28,7 Zyl, 2

I I I .  E r g e b n is s e  d e r  P ru f u n g  a u f  K e rb -  
z a h ig k e i t .  Dio W erte sind in  Zahlentafel 10 zu
sammengestellt. Auch aus' den m ittleren  W erten 
der Kerbziihigkeit laBt sich der EinfluB des Locliens 
und Ziehens, besonders des letzteren, noch nacli- 
weisen. Aus dcm bereits unter C a I I I  gem nnten  
Grunde wurde von einer Zusamrrfenkellung der W erte 
in Kurven A bstand genommen.

Zahlentafel 18.
E rg e b n is s e  . d e r  P r i i f u n ’g a u f  K o r b f e s t ig k o i t  

an  Z y lin d e rn  lftit 14 mm W andst& rke ,

Materiał Lfd
Kr.

Schla?-
firbelt

in
mkg

Quer- 
‘m-hnltt 
in mm

Scblag-
f. Slig-
kek ln

ro

Mittel
Ke- : 

me^kun- 
gen

g ew a lz t 1
o

2,01
2 ,85

5  x  e

5 X C
0 ,087
0 ,0 9 5 0 ,091

gelooht

1
2

3
■ 4

3,25  
' 2 .99

5 X U 
5 X 6

0 ,1 0 8
0 ,0 7 9 0 ,0 9 3 Zyl- 1

3.07
3.07

6  X 6
5 x  G

0 ,102
0 ,1 0 2 0 ,102 Zyl. 2

gezogen

1
2

3 ,0 9
3 ,95

5 X 0  
5 X 0

0,117
0 ,132 .0 ,125 Zyl. 1

)3
4

4,12
4,21

5 X 6
5 X 6

,134
0,140 0 ,1 3 7 “ Zyl. 2

IV. E r g e b n is s e  d e r  m e ta l lo g r a p h is c h e n  
U n te r s u c h u n g .  Besprechung der Beobachtungs- 
ergebnisse erfolgt un ter C c 4.

c) U n te r s u c h u n g e n  a n  Z y l in d e rn  m it  20 mm  
W a n d s  ta rk ę .

•I. E r g e b n is s e  d e r  L o s l ic l ik e i t s v e r s u c h e  
Entnahm e und Abmessung der Proben wie unter 
C a l .  Die Ergebnisse sind in Zahlentafel 17 und 
ais K urve c in Abb. 18 zusammengestellt. Wesent- 
licho Unterschiede sind nicht festzustellen.

Zahlentafel 17.
E rg e b n is s o  d o r  P r u f u n g  a u f  L o s l io h k o i t  an 

Z y l in d e r n  m i t  20 m m  W a n d s t i i rk o .

Materiał Ltd.
Nr.

Gcwieht 
in g

A b -  
nahme 

tu g

Ab- 
nuh me 
i" %

Mittel
Be- : 

nierkun- 
. geji ;

gew alzt f
2

4,37
4,45

0,14
0,15

3,2
3,4

3,3

'trelocht

1
2

3
4

4,36
4,44

0,17
0,15

3,8
3,4 3,6 Zyl. 1

4.33
4.34

0,15
0,14

3,4
3,3 3,35 Zyl. 2

gezogen

1
2

4,39
4,34

0,16
0,15

3,6
3,4 3,5 Zyl. 1

3
4

4,49
4,46

0,15
0,15

3.3
3.3 3,3 Zyl. 2

Abbildung 20. X 1
Eisen 0,12 0, gezogen, Kerbbiegoprobe.

II. E r g e b n is s e  d e r  U n te r s u c h u n g e n  a u f  
Z e r r e iB fe s t ig k e i t .  D ie erm ittelten  W erte sind 
in Z ihlentafel 18 zusammengestellt. Noch immer

Zahlentafel 18."
E rg e b n is s e  d e r  P r u f u n g  a u f  Z e r r e i f l f e s t ig k e i t  

an  Z y l in d e r n  m i t  20 m in W a n d s t i i r k o .

Materia!
y,
2
5

Bruch* 
festig
keit in 
kg/mm*

*3 Streck- 
gren^e 

in 
kg/m m1 .

Dell- ■ 
ming in 
% anf 

mm 
McB- 
ISuge

O Be-
rnerkun

gen

go-
walzt

1
2

41
39

40 24
26

25 27
29

28

s o 
1
2

44 ,0
44,5 44,3 25 .6

25 ,5 25,3 24 ,7
27 ,0 25 ,9 Zyl. 1

lo cht 3
4

42 ,5
43 ,8

43,2 27 ,5
2 5 ,0 26,3 26,0

27,7 26,9 Zyl. 2

go-
1
2

4 5 .5
44 .5 45 31,3

31 ,8 31,6 25 ,3
26 ,8 26 Z yl 1

zogan 3
4

46,3
45 ,0 45,7 31 ,3

32 ,0 31,7 -2 9 ,7
27,7 28,7 zy i Ą
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ist die W andstarke nicht groB genug, um den E in
fluB der Beirboitung aufzuheben. Die Festi>;keits- 
zunahmen sind E ist noch die gleichen wie in Zihlen- 
tafel 15. der EinfluB auf die Streekgrenze ist aber 
doch schon merkiich abgcschw&cht, die Dohnung 
rerringert sich etwas* die Abweichungen liegen aber 
in den Grenzen dor Zufalligkeiten des Fertigungs- 
prozesses. In Linie c sind die W erte in Abb. 19 
und 18 graphisch eingetragen.

III . E rg e b n is s e  d e r  U n te r s u c h u n g e n  a u f  
K e rb z i ih ig k e i t .  Die W erte sind in Zahlentafel 19 
zusammengestellt, von der Auswortung in Kurven 
wurde bei der mcht einw mJfreien Bosch iffenheit der 
gebrochenen Proben auch hier A bstand genommen.

Zahlentafel 19.
E rg e b n is se  d e r  P r i i fu n g  a u f  K o r b f e s t ig k e i t  

an Z y l in d e rn  rnifc 20 mm W a n d s ta rk e .

Materiał I,fd.
Nr.

Schlag- 
a> bcU 

In 
mkc

Qui;r-
NObnitt 
In mm

Schlaj
iv«ilg-
kult In 

rnkg/m iri*
Mittel

Be- 
merkun- 

gt D

gewalzt 1
2

2,61
2 ,85

5 x 6
5 x 6

0 ,087
0 ,075

0 ,091

. i ■ 

geloehfc

1
2

2 ,7 4
2 .9 9

5 X 0  
5 x  6

0 ,091
0 ,100 0,096 Zyl. 1

4
3,16
3 ,33

5 X 6
5 x 6

0 ,1 0 5
0,111 0 ,109 Zyl. 2

gezogen

1
2

3,95
4,39

5 x 6
5 X 6

0,131
0 ,146 0,139 Zyl. 1

3
4

3,95
4,30

5 X 6
5 X 6

0,132
0,143 0,138 Zyl. 2

■Die Zunihm e der Kerbzahigkeit liitit sich auch 
hier fiir das Lochen und Ziehen verfolgen. Die er- 
m ittelten W erte sind fast dio gleichen wie in Zahlen- 
tafel 16. '

IV (C a IV ;C b  IV). E rg e b n is s o  d e r m e ta l lo -  
g r a p h is c h e n  U n te r s u c h u n g .  Wie sich schon aus 
den vorhergehenden Priifungen ergab, ist ein Ein
fluB des Lochens zwar vorh tnden, aber er ist nicht 
sehr betrachtlich, und die beobachteten Zunahmen 
der W erte iiborsteigen nur wenig die Grenzen, die 
sich aus Zufalligkeiten der Fertigung ohnehin er
geben. Die B etrachtung der m it Salzsaure geatzten 
Schliffe der drei vorgelochten Stiicke der ver- 
schiedenen W andstiirken bestiitigt diese Beobachtung. 
Das Aussehen des Gefiiges ha t sich gegeniiber dem 
des gewalzten M aterials wenig geandert.

S tarker ist der EinfluB des Ziehens, und dies 
zeigt sich auch am  Gefiige. Die Einwirkung auf 
die Zylinder m it 14 und 20 mm W andstiirke ist
ziemlich gleieh. Dio Ferritausscheidung t r i t t  noch
ein, sie erreicht aber nicht den Umfang wie beim 
gelochten M ateriał. S ta tt  des Perlits beob-
ach te t m in  Sorbit, jedoch in wesentlich feinerer 
und gleichmaBigerer Verteilung. Sowohl die Mit to 
wie dor auBere Teil des Zylinderdurchmessers zeigen 
diese Gefiigeausbildung. Am inneren R and t r i t t  aller
dings auch F errit im Gefugo sta rk  zuriick, und m an 
beobachtet nur noch Sorbit (Einwirkung des innen- 
gekiihlten Ziehdoms). F iir die W andstarke von
8 mm ist der EinfluB der Abkiihlung auf die Gefuge-

L T .,.

ausbildung so erheblich, daB sich durch den ganzen 
Querschm tt nur noch Sorbit ausbildet, die Ferrit- 
ausscheidung also ganz verhindert wird.

Z u s a m m e n fa s s u n g . Eine Umrechnung aller 
W erte zum Vergleich der Empfindliehkei.t der 
Ergebnisse nach A rt von Zahlentafel 6 und 11 
wurde fiir diesen Abschnitt nicht durchgefiihrt. 
Die Priifung auf Il&rte und Biegefestigkeit er- 
iibrigt sich ohnehin aus den schon in Abs. B auf- 
gefiihrten G riinden , die 
Kerbziihigkeit ergab bei 
den hier bedingten klei

\

..- X
>

---- Z e m ę ffi.

---- S fn e c A n r

'• s ty fr e ff
T J

XT7Zff

nen Querschnitten keine 
einwandfreien Werte, und 
die Lóslichkeit erwies sich 
selbst bei Erhohung der 
Konzentration a u f4 %  ais 
m hezu unempfindlich fiir 
das weicho kohlenstoff- 
armo Materiał. So blieb 
nur dio Priifung auf Festig
keit, Streekgrenze und 
Dehnung m it einwand
freien Ergebnissen iibrig.
Diese sind inA bb.21 noch- 
mals. und zwar unter Bo- 
zug auf die W andstarke, 
eingezeichnet. Man er- 
kennt aus der oboren Kur- 
ve, daB eine W andstarke 
von 14 mm schon die 
Grenze darstellt, bei der 
unter der hier ziemlich 
starken Dornbeeinflussung 
(Inncnkuhlung und 25 sek 
Ziehzeit) M ateriał von dem 
Kohlengehalt von 0,12 %  
in der Festigkeit noch ver- 
bessert werden kann. F iir die Streekgrenze ver- 
schicbt sich die Einwirkungsmiiglichkeit allerdings 
noch erheblich weiter nach rechts und hat auch bei 
der W andstarke von 20 mm noch nicht ihr Ende 
gefunden.

G e s a m t z u s a m m e n fa s s u n g .

Die Einwirkung des Lochens auf die physikalischen 
Eigenschaften der drei untersuchten g e w a lz te n  
Stahl- bzw. E isensorten ist tro tz  der dam it ver- 
bundenen betriichtlichen Umformung bei einer Ver- 
arbeitungstem peratur von iiber 9 0 0 0 gering. H ier 
besteht ein Gegensatz zu der Einwirkung der Durch- 
arbeitung durch Walzen und Schmieden von g e- 
g o s se n e m  Stahl, die in der gleichen Tem peratur 
erfolgt. Vor dem W alzen und Schmieden besitzt 
das M ateriał aber noch GuBstruktur, und dereń Ein- 
formung bew irkt die Steigerung der physikalischen 
W erte. Ist das M ateriał aber einmal zur sehnigen 
oder kSrnigen S truk tu r durch vorhergehendes W al
zen oder Schmieden verarbeitet, so scheint es bei der 
W eiterverarbeitung durch das Lochen plastisch 
auszuweichen, ohne dabei durch die D urcharbeitung

198

Abbildung 21. 
EinfluB der W andstarke 
gezogenen Eisens auf 
Foatigkeit und Streok- 

grenze. 
a =  7 mm, b «• 14 mm, o =  

20 mm Wand9tSrkc.
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eine Verdiehtung des Gefiiges anzunehmen. Das 
weiche M atera l ist hierbei n icht so plastisch wie das 
M ateriał m it 0,6 und 0 ,8 %  C, m an beobachtet hier 
schon eine Steigerung der Festigkeit und Streck
grenze. E s scheint, daB die Ferritausscheidung, 
deren Anfang ja  bei der Abkuhlung von weichtm  
M ateriał schon bei 900° liegt, das plastische Gebiet 
nach unten  h in  begrenzt.

Beim Ziehen liegt die T em peratur niedriger. 
Das M ateriał besitzt n icht m ehr aie Eigenschaft, 
plastisch auszuweichen und wird verdichtet. Gleich- 
zeitig beeinfluBt die schnelle Abkuhlung auBerdem

das Gefiige und vergutet es. D ie Yerbesserung der 
physikalischen Eigenschaften des gezogenen Ma
terials m it 0,12 %  und 0,6 %  C is t daher sehr erheb- 
lieh. Abweichend h iem m  verhalt sich das Materiał 
m it 0,8 %  C. H ier verhindert die groBere Wand- 
sta rke eine allzustarke W armeabgabe, und da das 
plastische Gebiet entsprechend der beginnenden 
Ferritausscheidung sich hier bis un ter 7200 er
streck t, so behalt das M ateriał, wenn m an nicht 
unter 720° abkiihlt, seine plastischen Eigenschaflen 
und nim m t eine Verdichtung und die dam it verbun- 
dene Steigerung der physikalischen W erte nicht an.

Die Spannung zwischen den In- und Auslandspreisen.
Yon R eg .-R a t D r. R. D a l b e r g  in B erlin .

I—I  r r  Dr. D a lb e r g - ,  R egierungsrat im ReicłiBfinanz-
*  -*■ ministerium , stellt uns zu der in „Stahl u. E isen" 
behandelten F rage  „Yaluta und Au8fuhr“ den Inhalt 
eineB Y o r t r a g e s  zur Verfiigung, welchen er am
26. November iu Essen auf Einladung des R o h e i s e n -  
v e r b a n d e s  gehalten hat. W ir bringen im folgenden 
den sich m it p raktischar Stellungnahm e der W irt
schaftspolitik zu dieser F rage  befassenden Teil des 
Y ortrages zum Abdruck, -wahrend w ir wegen der 
grundsatzlichen E rorterungeu auf dio bereitB erfolgte 
D rucklegung in der eben erschienenen Sehrift des 
V ortragendon: F in a n z g e s u n d u n g  a u s  W a h ru n g B -  
n o t  (Carl Heymanns Yerlag), verweisen.

D ie prak tische W irtschaftspo litik  mufi in der 
F rage der V e r s c h l e u d e r u n g  d e u t s c h e r  G ii-  
t e r  im A usland sich entscheiden, ob sie es ais 
ausreichend erachten  soli, der Industrie  und der 
A usfuhr n u r den R a t zu erte ilen , die P re ise  fiir 
A uslandsverkaufe hochstm dglich anzusetzen, oder 
ob ein w eiteres E ingreifen  geboten erscheint. Um 
hier k la r  zu sehen, mufi man sich ein B ild zu 
machen yersuchen von der w ahrscheinlichen W irt-  
schaftsentw ickłung, die ohne w eiteres E ingreifen 
e in tre ten  wiirde. D er blofie R a t w ird, wenn n icht 
eine gewisse A ufsicht ihn s tu tz t,  kaum  einhellig 
befoigt w erden, wenn W ettbew erb  m itspricht. 
W e ite r  mufi, wenn keine w eitere Bindtm g e r
fo lg t, eine Schiebung im grofien einsetzen in 
der W eise, dafi W aren  vom H andel fiir das In - 
land zu  Inlandspreisen gekauft und m it handels- 
iiblichein, y ie lle ich t auch reichlichem Aufschlag, 
aber immer nocli viel zu billig, ins A usland ab- 
gegeben werden. W enn d er H andel bei diesen 
A uslandsverkaufen sich in  der P reisste llung  an 
die W eltm ark tsp reise  anschlosse, w are  die An- 
gelegenlieit, ro lksw irtschaftlich  genommen, noch 
kein nationaler Schaden. E s w urden dann die 
betrach tlichen  V alutagew inne s ta t t  der deutschen 
Industrie  dem deutschen H andel zuflieBen, also 
imm erhin der deutschen W irtsch a ft zugute kommen 
und entsprechende Mengen auslandischer Devisen 
fiir notw endige E infuhren beschaffen. A ber die 
G efahr is t drangend, dafi der auslandische H andel 
h ier ins Land kommt, zu  In landspreisen oder 
w enig dariiber k au ft und die V alutagew inne fiir 
sich nimmt. D er einzelne A uslander re rsu c h t j a

j e tz t  schon im K leinhandel die deutschen Laden 
auszukaufen. D agegen konnte helfen, wenn im 
K leinhandel dem A uslander iibe rhaup tn ich todernu r 
beschrankte M engen y erk au ft wurden, w iedasauch 
ta tsach iich  ein groBes W arenhaus darchzufuhren 
yersuch t, oder es konnten den inlandischen be
kann ten  K unden groJJe Y ergiitungen auf en t
sprechend hoch festgese tz te  P re ise  gew ahrt werden. 
S icherer wiirde aber eine n icht niedrig zu bemessende 
A u f e n t h a ł t s a b g a b e  f i i r  A u s l a n d e r  wirken, 
wobei aber zu prufen bleibt, ob das n ich t gegen 
den F rie d en sv e rtra g  yerstofit. Die Industrie  
miifite sich der im E inzelfall durchaus nicht 
le ichten  P riifung  unterz iehen , ob ein kaufender 
H andler zuyeriassig  i s t ,  ob er A uslander oder 
g a r ein fiir den A uslander handelnder vorge- 
schobener Inl&nder ist. W e ite r  w ird  m an es der 
Industrie  n ich t yeriibeln konnen, wenn sie auch 
dem deutschen H andel die -V alutagew inne, die 
sich nach Hunderf.en von P rozen ten  bemessen 
konnen, n icht rec h t gonnt, und entw eder lieber 
selbst die Gewinue m acht oder es doch yorzieh t, 
einen w esentlichen T eil davon der Allgemeinlieit 
zukommen zu  lassen. E s  w erden sich also G e -  
w i n n v e r a b r e d u n g e n  d e r  I n d u s t r i e  i i b e r  
d e n  A u s l a n d s a b s a t z  d er E rzeugnisse ergeben 
m ussen, in die aber —  das mufi nachdrucldich 
be to n t w erden —  d er rechtliche und bew ahrte 
H andel einzubegreifen sein w ird. Denn inshe- 
sondere der kleine W e rk h e rr, der seine W aren  
m it einigen D utzend A rbeite rn  h e rs te llt, is t meist 
selbst g a r  n ich t in der L age, die AuBenhandels- 
lag e  zu beurteilen, insbesondere die Y alutascliw an- 
kungen zu yerfo lgen ; e r  mufi sich des Handels- 
ausfuhrhauses bedienen, selbst wrenn dieses auch 
bei einzelnen G eschaften auBerordentlich ver- 
dienen wiirde. N ur so ist das Hochstmafi an 
auslandischen D eyisen fiir die deutsche W irtschaft 
aus A usfuhrw aren lierauszuholen.

- D a bei jeder planmafiigen W irtsch a ft immer 
die L iicken der Organisationen und V erabredungen 
durch das G ew innstreben der E inzelnen zu durch- 
brechen yersuch t w erden, w ird sich eine dauernde 
N eigung aus der Z w iespaltigkeit d er Inlands-
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und A uslandspreise ergeben, dahingeliend, dafi 
wegen der Y erw ertungsm oglichkeit zu hoherem  
P reise im A usland auch die Inlandspreise iiber- 
boten w erden, teils von den In landsyerbrauchern , 
um Iiberhaupt W a re  zu erlangen, die an sich 
dem besser zah len d en W eltm ark t zustreben wiirde, 
anderseits von H andlera, welche die fur das 
Inland bestim m ten W aren , wenn auch yerbote- 
nerweise, ausfiihren wollen. Auf alle D auer 
kann die A n g l e i c h u n g  d e r  I n l a n d s p r e i s e  
a n  d e n W e l t m a r k t  n icht unterbunden werden. 
A ber die E rhohung der Inlandspreise sollte doch 
nur rec h t zogernd erfo lgen ; wenn man heute 
m it einer vólligen F re igabe der P reisentw icklung 
im Innern  einen G leichgewichtszustand erreichen 
will, so iibersieht man doch wohl n ich t alle 
Folgen. M an yergiB t dabei, dafi die Inlands- 
preise M a r k  preise sind, dafi die A uslandspreise 
P f u n d -  und F r a n k -  und D o l la rp r e is e  sind, 
und daB eine A ngleichung beider n u r durch das 
Medium der V alu ta  erfolgen kann. W enn man 
heute In - und A uslandspreise angleichen will, 
so muB m an das auf der G rundlage des augen- 
blicklichen V alu tastandes tu n ; andernfalls is t 
die A usgleichung n ich t yorhanden. W enn das 
Pfund 160 M ark gilt, und wenn die. englischen 
P re ise  in P fund selbst im D urcksclm itt auf das 
2'/2 fache der Friedenshohe angestiegen sind, so 
wiirde das bedeuten, daB eine W are , die im 
F rieden  20  M ark, gleich ein Pfund, kostete, 
heute, wo sie in England 2 1/2 Pfund koste t, in 
D eutśehland auf 400  M ark gebracht werden 
miiBte, also auf das 20 fache des Friedenspreises. 
Das wiii de eine E n tw ertung  des deutschen Geldes 
auf 5°/o des F riedensw ertes bedeuten. W ill man 
das w irk lieh  in  K auf nehm en? W ill man be- 
wuBt und yo rsa tz lich  den sich auf mafiiges er- 
spartes K ap ita ł stiitzenden M i t t e l s t a n d  vollig- 
d e m  U n t e r g a n g  z u f t i h r e n ,  den f e s t b e -  
s o l d e t e n  B e a m t e n  y o l l k o m i n e n  y e r e l e n -  
d e n  l a s s e n ?  Dem hohen P re iss tan d  muBten 
sich die G ehalter und Lohne des freien V erkehrs 
auf die D auer anpassen, d. h. auf die 1 5 -bis 20- 
fache Friedenshohe gehen. E in Zuriickkommen 
davon w are  n icht w ieder mCglich. Die sozialen 
Schaden der heutigen G eldentw ertung w urden 
in vervielfachtem  MaBe e in tre te n ; aber w e ite r : 
m a n  u n t e r b i n d e t  d a m i t  d i e  M o g l i c h -  
k e i t  e i n e r  H e . b u n g  v o n  G e l d w e r t  u n d  
V a l u t a .  W iirde e tw a nacli E in tr i t t  dieser 
Entw icklung uns eine grofie V alutaanleihe an 
sich die M ógliclikeit geben, die V alu ta  zu heben, 
so w aren w ir zu r D urchsetzung  der Hebung 
g a r  n ich t m ehr in  der L age. W ir  w urden aus- 
fuhrunfahig und konnten, nachdem w ir die 20- 
fichen  Lohne und Unkosten in der E rzeugung 
auf uns genommen h a tten , die so teuer herge- 
ste llten  W aren  im A usland n ich t m ehr absetzen, 
wenn uns der E rlos fiir ein Pfd. S terling  s ta t t  
160 M ark nu r noch 100 oder 50 bringen sollte. 
D ie heu tige A ngleichung der Inlandspreise an

den W eltm ark t w iirde einen endgiiltigen Ver- 
z ich t auf H ebung der V alu ta  bedeu ten ; bei spa ter 
etwa durch K red it gehobener deu tscher V alu ta  
w are dann A usfuhr n u r m it H ilfe von Zuschiissen, 
also verlustbringend , moglich, w as auf die D auer 
natiirlich n ich t geschehen kann.

Nun is t die L age aber heute doch n icht so, 
daB w ir n ich t hoffen diirften, die V alu ta  noch 
zu heben, wenn auch zun&chst m it A uslandshilfe 
durch oine Anleihe. Da soheint es doch besser 
zu sein, diese Anleihe abzuw arten , wenn auch 
noch so grofie Schw ierigkeiten sich bis dahin 
ergeben sollten, um dann im geeigneten Augen- 
blick, w e n n  w i r  vielleicht einen d e n  i n n e r e n  
■ K a u f k r a f  t v  e r h a l t n i s s e n  d e r  W f t h r u n -  
g e n  n a h e k o m m e n d e n  V a l u t a s t a n d  von 
beispielsweise 1 Pfund =  60 M ark h a b e n ,  d e n  
A u G e n h a n d e l  f r e i z u g e b e n  zu y e r s u c h e n ,  
was dann nicht so s ta rk ę  P reiserholiungen im 
In land  bedingen wiirde. W enn dann die Kapi- 
ta lfluch t aufgehort haben w ird, wenn yielleicht 
sogar das deutsche K ap ita ł aus dem A usland zu 
uns zuriickstrom t, w egen der gebesserten V er- 
haltn isse und g esicherterer A nlagem oglichkeit, 
und wenn die inneren Hemmungen der E rz eu 
gung, wie S treiks, V erkehrs- und Kohlenschwie- 
rigkeiten , behoben sein sollten, ge ling t es uns 
y ielleicht, durch freien Aufienhandel zu gefestigten 
V erlialtnissen bei gebesserter V alu ta  zu kommen.

Gehen w ir j e tz t  verfr(ilit vo r, so haben w ir 
auch g a r  keine G ew ahr, die A ngleichung iiber- 
haup t je  zu  erreichen. W enn w ir heute auf 
der G rundlage von 1 P fund = 1 6 0  M ark an
gleichen, so k o ste t nach kurzem  walił scheinlich 
das Pfund 200  und m ehr, und w i r  w u r d e n  
m i t  u n s e r n  I n l a n d s p r e i s e n  d a u e r n d  
h i n t e r  d e r  w e i t e r  s i n k e n d e n  V a l u t a  
l i e r l a u f e n  und sie nie erreichen. W ir miissen 
bedenken, dafi heute noch alle die V alu ta  sen- 
kenden k rankhaften  Umstande der K apitalflucht 
und der Erzeugungshem m ung bei uns w irken, auf 
der audern Seite H unger nach A uslandsw aren, was 
alles zusammengenommen es uns vorderhand un- 
mSglich m acht, A usfuhr und E infuhr ins Gleich- 
gew icht zu bringen, w odurch allein gefestig te Geld
w ert-  und V alu taverhaltn isse erz ielbar sind.

W ir w erden also notw endig noch fiir eine 
U e b e r g a n g s z e i t  m i t  e i n e r  z w i e s p a l t i g e n  
E n t w i c k l u n g  d e r  P r e i s e  f i i r  I n -  u n d  A u s 
l a n d  r e c h n e n  m i i s s e n 1). E s w ird  sich fragen , 
inw iew eit dieser Z ustand durch o rganisatorische 
oder s taatliche MaBnahmen zu s tu tzen  is t. W ie 
bekannt, s te h t oder stand  b is 'in  diesen Tagen 
der P lan  von A u s f u l i r z o l l e n  yon 25 bis 30 %  
bei der R eichsreg ierung  zu r E rw agung . E in 
D oppeltes konnte dam it erre ich t w erden. E in 
mal w iirde die Spanne zwischen In lands- und 
A uslandspreis um den Z ollbetrag , der natiirlich

’) In dieBem  Punkte nnterseheido ich mich von 
der B c h a t ż e n s w e r t e n  und ftnrogenden neuen Schrift 
von R e i c h e r t :  „Itattung aua Y alutanot“.
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nie die H uńderte  P ro zen te  ausm achen konnte, 
wie sie heute bei den A usfuhrzuschlagen ta t-  
saclilich in B etrach t kommen, v e rr in g e rt und da
durch Schiebungen von W aren , die fiir das .In- 
land bestim m t sind, ins A uslan'd unlohnend gem acht. 
D ie A usfuhrpreise w iirden um diesen B e trag  
zw angsw eise zum V orte il der deutschen W ir t 
schaft heraufgehen. W e ite r  w iirden die auf 
A usfuhr arbeitenden W erk e , die ungem essen ver- 
dienen, da sie um den Z o llbe trag  im V erdienst 
g ek iirz t w aren , um den B e trag  dieser Spanne 
n icht in der L age sein, Lohnerhohungen, die 
au f den G eldw ert w eite r ze rriittend  w irken 
mUBten, so leichthin nachzugeben, wie das bei 
den augenblicklichen A usfuhrverdiensten eigent- 
lich der F a li sein miiBte. J e  nach Hohe des 
Z ollbetrages w are also das S treben  zu r allge- 
meinen P re is- und L ohnerhohung in der W ir t
schaft m ehr oder w eniger gem ildert, was zw eifel
los g iinstig  anzusprechen w are. DaB der E r- 
t r a g  fu r  die R eichskasse iiberaus erw iinscht 
w are, b rauch t n icht beton t zu w erden; und bei 
den augenblicklichen A usfuhrw erten , die bei F o rt-  
dauer au f eine Jah resau sfu lir von 20 M illiarden 
kommen konnten, w urden die E innahm en sehr 
be trach tlich  sein. Sie konnten ein w esentliches 
Stiick E inkom m ensteuer erse tzen . Schw ere Be- 
denken gegen die Zoile sind aber die E rfah rung , 
daB der S ta a t eine e rtrag re ich e  Einnabm e noch 
nie leichten H erzens w ieder aufgegeben h a t, und 
daB, wenn sich die w irtschaftlichen  V erhaltn isse 
versclioben haben, das F ortbestehen  vonA usfuhr- 
zSllen schw ere Schadigungen fiir die W irtsch a ft 
m it sich bringen konnte. D ie Zoile bedingen eine 
bestim m teH ohe und konnen sich n ich t gesclnneidig 
der W irtsch a ft anpassen. Auch is t  zu bedenken, 
daB wir dem A usland keinen V orw and geben diirfen, 
von sich aus au f lebensnotwendige W aren  fiir uns 
seinerseits A usfuhrzolle zu legen. Man denke an 
Baumwolle, W olle, K upfer, Gummi usw . W ir sind 
j a  dem gegenuber in hilfloser L age und verineiden 
besser einen S ch ritt, der uns nachher m it viel 
schw ererer W irk u n g  fiir uns, ais die je tz ig en  
V orteile sind, nachgem acht w erden konnte.

V ielleicht lassen sich aber die w irtsch a ft
lichen V orteile der A usfuhrzolle und eine te il
weise N utzbarm achung der unverd ien ten  V aluta- 
gew inne in anderer W eise fu r die A llgem ein
h eit erreichen. D ie  I n d u s t r i e  k o n n t e  v o n  
s i c h  a u s  e i n e  U e b e r w a c h u n g  d e r  A u s f u h r  
i n  d e n  e i n z e l n e n  F a c h v e r b a n d e n  e i n -  
r i c h t e n ,  dabei au f geniigende H ohe der Aus- 
landspreise liinw irken, indem nu r u n te r  dieser 
V orausse tzung  A usfuhrbew illigungen e r te ilt w er
den. Die au f  die In landspreise festzusetzenden 
M indestzuschlage w aren  veranderlich  zu g es ta l-  
len  entsprechend dem veranderlichen  V alu ta- 
stand  — ahnlich wie es bei der B erechnung der 
Goldzolle bere its  der F a li is t. D ie Hohe der 
Zuschlage w are in  gewissem feststehendem  R ah- 
men Yon den einzelnen Fachverbanden , en t

sprechend den L ebensnotw endigkeiten der Indu
s tr ie  bzw. des A usfuhrhandels, festzusetzen. Die 
in den A usfuhrw aren  steckenden auslandischen 
Rohstoffe z. B. v e rtrag e n  na tu rlich  keinen Zu- 
schlag, wohl aber der T eil des P re ises , welcher 
E n tg e lt fiir die darin  steckende deutsehe A rbeit 
ist. Dies muB utn so scharfer hervorgehoben 
w erden, ais g egenw artig  die Z uschlage.bei hocli- 
w ertigen  F ertige rzeugn issen  im allgem einen ge
rin g e r  sind ais bei geringw ertigeren  H albfabri- 
ka ten , w ahrend es vom volksw irtscliaftlichen 
S tandpunkt aus um gekehrt sein sollte. Auch die 
IJebernahm e von L ohnarbeit fiir das Ausland, 
die bei unse re r heutigen L age in vielen F allen  
durchaus n ich t verschm aht w erden darf, sollte 
doch n u r u n te r Bedingungen ubernomm en w er
den, welche f i i r  d ie  g e l e i s t e t e  d e u t s e h e  
A r b e i t  auch v o l l e  V a l u t a z u s c l i l a g e  be- 
riicksichtigen. D er A usfulirhandel w ird ent- 
sprechende V erpflichtungen eingehen mussen. 
D er V erkaufspreis der E rz eu g e r an den Aus- 
fuhrhandel, der zw ischen In lands- und Auslands- 
preis liegen muB, w ird wohl zweckm aBig der freien 
Y ereinbarung  iiberlassen, um die notw endige Be- 
w egungsfreiheit des H andels zu bew ahren.

W egen  der H ebung der Y a lu ta  is t  auch die 
M oglichkeit w ichtig , solchen F irm en die A usfuhr- 
erlaubnis iiberhaupt zu entziehen, w elche auf 
E rfo rd ern  n ich t nachw eisen konnen, dafi der 
G egenw ert ih rer A usfuhren w ieder ins Inland 
gekommen ist. E in  gew isser H u n d ertsa tz  der 
U ebererlose bei der A usfuhr konnte te ils  an 
die n icht unm ittelbar an der A usfuhr beteiligten 
H erste lle r, die zu den niedrigeren Inlandspreisen 
verkaufen, zwecks Herbeifiilirung eines gerechten 
Ausgleichs abgegeben w erden, w ahrend ein an
derer unm ittelbar d e r V erbilligung von Lebens- 
m itteleinfuliren und der T ragungdes V alu ta  Risi- 
kos bei Rohsfoffeinfuhren n u tz b a r gem acht werden 
sollte. Es w are  ein gefahrliches G eschenk fiir 
die Industrie , wenn sie die V alutagew inne ganz 
fiir sich behielte. Sie w iirde sie doch binnen 
kurzem  in G esta lt e rhoh ter Lohne und G ehalter 
w ieder abgeben mussen und w iirde dam it die 
v o r allem anzustrebende F estigung von G eldw ert 
und V alu ta  w eit hinausschieben, wenn n icht ganz 
vereiteln . Jedenfalls hatte eine solche Regelung den 
V orteil, daC keino behordlichen G esichtspunkte d i e 
W i r t s c h a f t  a u f  d i e  D a u e r b e e n g e n  w u r 
d e n ,  d a 6 d e m  A u s l a n d  k e i n  Y o r w a n d  zu 
V e r g e l t u n g s m a B n a h m e n  g e g e b e n  w i r d ,  
u n d d a B d o c h e i n T e i l u b e r m a f i i g e r K o n -  
j u n k t u r g e w i n n e  i n f o l g e  d e s  V a l u t a s  t u r -  
z e s  a l l g e m e i n e n  Z w e c k e n  z u g e f i i h r t ,  u n d  
d a m i t  g l e i c h  z e i t i g  e i n e  zu  s t a r k ę  S t e i g e 
r u n g  d e r I n l a n d s p r e i s e  h i n t a n g e h a l t o n  
w i r d .

Die F ra g e  d er O rganisierung dieser Ziele 
w ird zw ar eine schwierige A ufgabe sein, aber 
wenn die Industrie  se lbst daran  geh t, w ird sie 
den zweckmaBigsten W eg der Losung finden.
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Zuschriften an die Schrifdeitung.
(FOr dic In dieser Abteilung erschelnenden Ver8ffentllchungen fibernlmmt die Schrifdeitung Keine Verantwortung.)

Beitrag zur Regelung der Gaswirtscnaft auf Hutttnwerken.
Aus den Ausfiihrungen von Schlipkoter i-ber diesen 

Gegenstand1) kann di' a]lgemeirieSchluBfo’g«rung ge- 
zogen werden, daB bei langerem Gasmangel eine Reg - 
lung nur nach Gasdruck unzureichend ist, weil 
durch Abstellen von W inderhitzem der Gasverbrauch 
der iibrigbleibenden angeschlossenen Cowper stark  
zunimmt und mit diesem Mehrverbrauch an Gas eino 
schlechtere Verbrennung verbunden ist. Eine der
artige verallgemeinende Auslegung ware falsch. E i 
ist allerdings auffallend, daB bei veihaltnismaBig 
geringem stiindlichcm Gasverbrauch—  der eim ittelte 
hochste W ert g ib t 10 970 m3 je Cowper und Brenn- 
stunde an —  die angefiihrten Rauchgasbestimmungen 
bereits eine unvollkommene Verbrennung ergeben, 
doch scheint dieser Mangel auf die ortlichen Ver- 
haltnisse .zuriickzufiihren zu sein. In W irklichkeit 
konnen zur E  reichung besonderer Vorteile wei aus 
groBere Gasmengen bei giinstiger Ve brennung in 
den W inderhitzer eingefiihrt werden, wie im folgenden 
gezeigt werden soli.

Der I-Iochofner kann den Gasverbrauch seiner 
Cowperanlage bei verschiedenem statischem  Gas
druck leicht feststellen, wenn er seine Cowpergas- 
leitung an einen Volumenmesser (die Messer von 
De Bruyn leisten gute Dienstc) anschlieBt und den 
auf dem Diagramm ablesbaren durclischnittliehen 
Gasverbrauch zur gesamten Brennstundenzahl in 
Beziehung setzt; den Gasdruck laBt man zweck- 
m&Big ebenfalls durch einen selbstaufzeichnenden 
Druckmesser festlegen und nim m t davon das Mittel. 
Es mufi darauf geachtet werden, daB am  Versuchstag 
der Druck moglichst gleichmiiBig ist, was sich bei 
geeigneter Regelungsvorrichtung von der Vorreini- 
gung aus im  allgemeinen unschwer erzielen liiBt.

In dieser Weise vorgenommene Feststellungen 
lieferten seinerzeit die in Zahlentafel 1 zusammen- 
gestellten W erte. Die von Schlipkoter gefundenen 
Zahlen, die bei nlanniiBigcr Cowperschaltung aus 
der Gasgeschwindigkeit errechnet wurden, sind viel- 
leicht genauer, doch liefert die praktische E rm ittlung 
einwandfreie geniigendeVergleichswerte,diedemwi!k- 
lichen Betriebszustand besonders Rechnung tragen.

Zahlentafel 1. G a sv e rb ra u c h .
Gasdruck stUndlicher Gasrerbrauch Melirverbri
mm WS je  Cowper in m3 in %

40 14 440 1,4
40 14 200
76 14 250 0.4
87 16 500 16,2
91 16 100 13,4

105 20 700 . 45,8
122 20 100 41,5
127 21 200 49.3
130 21 800 52.1
138 21 200 49,3
HO 23 500 65.5
160 22 UtO 55,7

*) St. u. E. 1919, 18 Sept. S. 1093/6.

Das Schaubild bestatig t den Satz, daB der Gas- 
verbrauch eine Funktion des statischen Gasdruckes 
ist. Die Kurve kann nicht gleichmaGig verlaufen, 
weil die Zahl der jeweilig auf Gas stehenden A ppara' e, 
die auf den Rheinischen Stahlwerken nach einem 
besonderen Schema geschaltet werden, wechselt, 
wahrend Schlipkoter seine Versuche reihenweise bei 
gleichbleibender Schaltung anstellt. Zu den Punkten 
a ', a7', a " ',  a " " ,  gehoren also mehr auf Gasstehende 
A pparate ais zu den Kurvenspitzen, d. h. die Brenn
stundenzahl ist groBer. Um regelmaBig verlaufende 
Schaubilder zu erhalten, ist nur die Einhaltung der 
jeweiligen Cowperschal ung wahrend .der Beobach- 
tungszeit erforderlieh.

Schlipkoter fordert eine Regelung der W ind
erhitzer durch Drosselung der Ga*ventile auf die 
normale vorgeschriebene Gasgeschwindigkeit, um 
einen Melirverbrauch von Gas zu ve meiden, der 
seiner Ansicht nach m it schlechter Verbrennung 
verbunden und deshalb nachteilig ist.

Es is t schon erw ahnt worden, daB der obere 
Grenzwert fiir den stiindlichen Gasverbrauch je 
Cowper durch die bei den Versuchen erm ittelten 
Verbrauchszahlen nicht er.eicht ist. wenigstens nieiit, 
um allgemein e Giiltigkeit zu haben. So konnte bei 
dem durch Zahlentafel 1 gekennzeichneten Betriebs- 
zus ande die gegenteilige Beobachtung gem acht 
werden, daB gerade bei hiiherem statischem  Gasdruck 
und normaler Luftklappeneinstellung eine gute 
restlose Verbrennung sta ttfindet, wahrend bei einem 
Druck von etwa 80 mm und weniger in den Abgasen 
ein LuftiiberschuB nachzuweisen ist. Die GroBe 
der Gasmenge, die einem W inderhitzer zu efiilirt 
werden darf, hiingt also von den ortlichen Betriebs- 
verhaltnissen ab und muB voń Fali zu Fali bestimmt 
werden.

Eine g iin sfg  Cowpergaswirtscha^t erfordert die 
Einfiihrung moglielist groBer Gasmengen bei voll- 
kommener Verbrennung. Je  groBer der Gasaufwand 
in der Zeiteinheit ist, desto kiirzer kann die Gas
periode im Vergleich zur Blasezeit gestaltet werden. 
Es ist praktisch durchaus moglich, dureh Erhohung 
des Gasdruckes und dadurch verstarkte Gaszufuhr 
dieselbe W irkung zu erzielen wie m it der Druckluft- 
heizung nach Pfoser-Strack-Stum m 1).

Da der Essenzug sich u a. m it der Zahl der 
ange i. ngten W inderhitzer andert, scheint eine^owper- 
re g ju n g  durch Abgaskontrolle am zweckmaBigsten.

D u i s b u r g - M e i d e r i c h ,  im September 1919.
$r-Q ng. A. Wagner.

* *
*

Ich bin allerdings in allgem einster ■ Foi m der 
Ansicht, daB eine Reg. lung des Cowpergasver-

*) Vgl. S t u. E. 1918, 21. Harz, S. 240/42.
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brauchs lediglicb nach D ruck, besonders bei unserer 
h e u t i g e n  n o c h  a l l g e m e i n  ttb lich en B elie izu n g s- 
a rt, uńwirtschaftlićli und daher unzweckmiiBig ist 
und zwar aus folgenden G riin d en :iin e  Gasfeuerung, 
welche m it deiartig  rolien und veralteten  Bren- 
nern arbeitet, wie meist unsero W indeihitzer, liiBt 
sich wohl bei b e s t i m m t e n  V e r h i i l t n i 9 sen  richtig 
einstellen. Aendein sich aber diese Betriebszustande, 
z. B. durch Abstellen von Cowpern bei Gasmangel, 
so ande it sich, wie meine U nteisuchungen zeigen, 
bei g l e i c h b l e i b e n d e m  Gasdruck die dem A pparat 
zugefiihrto G a s m e n g e  un ter Um standen sehr be- 
triichtlich. Diese groBere Gasmengo erfo idert n a tu r
lich eine groBere Luftmenge, die durch Verstellung 
der Luftklappen zugefiihrt werden muB. Hier wird 
also eine Handlung notig, bei der ich von dem Ge- 
schick oder guten WUlen des Arbeiters vollstiindig 
abhangig bin. Ich will aber meinen Cowper besondeis 
bei Gasmangel n ich t stiirker beheizen ais sonst; 
infolgedessen muB ich am  Gasschicber regeln. 
Aber w ie? Der erforderliehe Gasdruck wechselt 
m it der Anzahl der ab jcste llten  A pparato. Z. B. 
erfordert ein stilndlicher Gasyerbrauch von 7160 m 1 
bei normalem Betriebszustand (6 A pparate auf Gas) 
ais statischen Druck in der Zuleitung 54 mm, bei
5 A pparaten  44 mm, bei 4 A ppaiaten 32 m m  WS 
(s. Zahlentafel 1 meines Aufsatzes). W ollte m an vor- 
stehenden Gasyerbrauch ais noim al zugrunde legen, 
so konnte man den Arbeitei in diesem Fali danach 
anweisen. Nun liegen aber in der Praxis dio Ver- 
haltnisse durchweg n ich t so einfach, wie dio Schal
tung bei dem Versuch, und vor allen Dingen iibersieht 
der A rbeiter auch nu r die seiner Bedienung zuge- 
teilten A ppaiate ; er weiB nicht, was bei anderen 
Cowpergruppen, die auch aus seiner Leitung gespeist 
werden oder an seinem Kamin liiingen, vor sich geht. 
Infolgedessen fehlt ihm  jeder feste A nhalt zur Rege
lung, wenn ihm  in der Beobachtung der G as- 
g e s c h w i n d i g k e i t  bzw. G a s m e n g e  n icht eine 
MfSglichkeit zur richtigen E instellung gegeben wird. 
H at er dieses H ilfsm ittel an der H and, so arbeitet er 
ganz mechanisch nach klaren und unzweideutig ge- 
gebenen llichtlinien. Der Cowper bekom m t dann 
seine iibliche Gas- und Luftzufuhr, ergibt infolge
dessen riclitige Veibrennung, und schlieBlich ist auch 
der Arbeiter zur Rcchenschaft zu ziehen, wenn er 
die gegebene Weisung n icht beachtet.

Dies ist der eigentlich© Grundgedanke meiner 
Ausfiihrungen, undiehglaube, daB die Versuchscrgeb- 
nisse meine Auffassung bekraftigen.

Ich bin dagegen n icht auf die Frage einge- 
gangen, welche Gasmengen u b e r h a u p t  einem 
Cowper zugefiihrt werden k o n n e n ,  und habe 
insbesondeie auch n icht abgestritten, daB zur „E r-  
reichung besonderei Vorteile weitaus groBere Gas
mengen bei giinstiger Yerbiennung in den Wind- 
erhitzer eingefiihrt werden konnen“ . N aturlich kann 
man je nach der Brenner- bzw. W inderhitzerbauart 
den Gasverbrauch bis zu einem gewissen H iichstwert 
steigern und fu r je d e n  Gasverbraucli innerhalb

dieser Grenzen die riclitige Menge von Vcrbiennungs- 
lu ft zufiilnen. W enn W agner bei seiner Versuchs- 
'reihe erst bei hohem G asverbiauch eine vollkommene 
Veibrennung festgestellt hat, bei niedrigem dagegen 
LuftiiberschuB fand, so liegt das eben an falscher 
Lufteinstellung. D ieseErm ittelungenW agneis w i d e r 
le g e n  also n ich t meine AusEiihrungen, sondern 
sind viebnehr nur ein w e i t o r o r  B e w e is  fiir meine 
Forderung, die Gaszufuhr so zu regeln, daB der 
A rbeiter dio Regelung so weit wio moglich rein 
mechanisch yornehmen mu B .

Auf die von W agner gefundenen stundh'chen 
Verbrauchswerte selbst sowip auf die dann noch an- 
geschnitteno Frage dei zwecknuBigenCowpergaswirt
schaft durch verstiirkte Gaszufuhr, der ich, nebenbei 
bem erkt, sehr freundlith  gegenuberstche, mochte 
ich an  dieser Stelle n icht w eiter eingehen, da sie nicht 
zu der von m ir angeschnittenen Frage gehoren.

D u s s e l d o r f ,  im  Oktober 1919.
SDtyi.-SnO- M ax ScfiUplcdler.

* *
*

Die den W inderhitzern im  norm alen Betrieb in 
der Brennstundo zugefiihrtcn Gasmengen sind im 
allgemeinen unzureichend, Dei bei langerem Gad1 
m angel durch Cowperabstellung g e s t e i g e r t e  Gas
yerbrauch der auf Gas verbleibenden W inderhitzer 
kom m t dem anzustrebenden Betriebszustande be
sonders nalie. Dieser M ehrverbrauch an Gas erlaubt 
bei y o l l s t a n d i g e r  V e r b r e n n u n g  eine Abkiiizung 
der Heizperiode und is t deshalb gerade bei anhalten- 
dem  Gasmangel, den ja  Schlipkoter seinen Betrach- 
tungon zugrunde gelcgt hat, ais wirkl.che Gaserspatnis 
zu bewerten. Es liegt also keine Veranlassung vor, 
in  diesem Fallo eine Aenderung in der iiblichen Gas- 
regelung vorzunehmen.

Andets, wenn die ortl'chen Verhaltnisse derart 
sind, daB bei gesteigertem  Gasyerbrauch den Wind
erhitzern n ich t die notige V erbrennungsluft zuge- 
fiih rt werden kann. D ann allerdings halte auch ich 
die vorgeschlagene Gasregelung durch Einstellung 
auf eine bestim m te Geschwindigkeit und dam it 
Gasmenge fiir angebracht, um  eine Gasyerschwen- 
dung zu Yenneiden.

LuftiiberschuB bei niedrigem Gasyerbrauch ist 
selbstverstandlich i m m e r  auf falsche Lufteinstellung 
zuruckzufiihren. Die Moglichkeit, m it einem Luft- 
uberschuB zu aibeiten , wird aber auch durch die 
Geschwindigkeitsregelung n icht ausgeschaltet. Die 
Gasmenge ist auf diesem Wege wohl bestim m bar. 
worin aber soli die Handhabe fiir dic Luftregelung 
bestehen ? Die Menge der angesaugten Verbiennungs- 
lu ft iindert sich m it dcm Essenzug, der wiederum 
von der Zahl der angehangten W indeihitzer abhangig 
ist. Also ist bei Gasmangel, wenn n u r  nach Ge
schwindigkeit geiegelt wird, infolge Cowperabstel
lung cin LuftiiberschuB zu erwarten. Will man dis 
Cowperycrbr.nnung und dam it die Gaswiitschaft 
zweckmaBig regeln, so h a t dies vor allem durch
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Abbiidung 1 , Drehmoment und Zeit in Abhttngigkelt ron 
der Drehzahl.

ist ais D, sie yorzogern. Angenommen, Mb soi positiv, 
dann wird den Masson dor Maschino oino Baschlounigung 
orteilt, deren zoitlieher Vorlauf gegeben ist durch 

dt 8
dn Mb

8  bedeutet Irorbei das gesamte Sehwungmoment 
der Maschine, bezogen auf dio Motordrehzahl n. Dio 

d t
Kurya- fiir (Kurve 4) kann dann in das Diagramm

*) Zeitsehrift des Voreines deutscher Ingenieure 1919, 
29. Marz, S. 289/93; 19. April,S. 355/9.

Abbiidung 1. Drehmoment und Zeit In Abhttnglgkeit 
t o u  der Zeit.

diesem Schaubild leicht orsichtlicli, daB jo kleiner der 
W ert fur das Besehleunigungsmoment ist, uinso goringer 
die Geschwindigkeitszunahmo wird, so daB sich schlieB- 
lich die Kurve n asym totiseh dom Bijharrungszustand 
niihert, bei welehem Mb =  O wird. Der KiniluC der An- 
laBąpparate auf den VorIauf des Motormomentes wird an 
Kurvon gezeigt, die fiir einen Hauptetroir.motor m it 
4 AnlaB^tufen und oinen NebenschluCn.otor m it G AnlaB- 
stufen aufgestellt sind. Dio Verhiiltnisśe werden dann 
an einigen Beispielon orliiutert und daraus dieRogel ab- 
lo itet, daB m an boiAnlassern m it goringen Massen unbo- 
denklich eino goringo Zabl der AnlaBstufen, bei groflen

stSndige Abgaskontiolle zu geschehen. Der Gas- 
geschwindigkeitsregelung Stelle ich also die Ab- 
gaskontrolle gegeniiber. Machen die ortlichen Ver- 
haltnisse die E instellung auf eine bestim m te Gas- 
ge.schwindigkeit.erfordeiiich, so sind beide Yerfahren 
zusammen anzuwenden.

D u i s b u r g - M e i d e r i c h ,  im Oktober 1919.
©r-Snfl. A. Wagner.

* *
*

In meinem Aufsatz habe icli die V e r t e i l u n g  
der Gasmengen angeschnitten fiir den b o s o n d e r e n  
Fali, daB Gasmangel e in tiitt. Es kommt dann daiauf 
an, dafi der die Cowper bedienende A rbeiter s o f o r t

die Mógliclikeit hat, m it den einfachsten M itteln die 
Gasmcnge richtig zu verteilen und die Verbrennung 
richtig einzustcllen. Das kann er zunachst n u r  m it 
dem Geschwindigkeitsmesser; daB dan eben die alt: 
gemeine und dauem de Ueberwachung der Abgase 
durch Analyse, die auch bisher schon iiblich ist, 
n icht vemachlfissigt weiden darf, is t selbstverstiind- 
lich. Man darf da n icht von einer Ge g e n i i b e r -  
s t e l l u n g  reden. Die Geschwindigkeitsmessung ist 
ein w e i t e r e s  M ittel zui Betiiebsiiberwachung, das 
leider noch nicht in dem Umfange Eingang ge
funden hat, wio es seiner Bedeutung nach sein miiBte.

Di i s s e l d o r f ,  im  Oktober 1919.
M ax Schlipkóler.

Umschau.
eingezeichnet wordon. Dio Anlaufzeit t  bis zu dom ge- 
wiinschton W ert dor Drehzahl Dj kann bestim m t werdon zu

f n * 8
t l  ^  J  Mb dn 

0
Dieser W ert entspricht dem Inhalt der Fliicbo F 

(oabnj ) und kann naoh Fiaohenintegration (Planime- 
trieren) ais Zeit t  ausgowertet werden (Kurvo 5). Die 
Beschlcunigungsarbeit, dio bekanntlich voif der Zeit 
unabhiingig is t, kann bestim m t werden durch das Integral

E  =  2 r. J Mb • n . d t =  2 t e ^ 0  ■ n . dn .

Graphisch liiBt sich der W erterm itto ln , indem iibor n 
der W ert 2 r. 8  n aufgetragen wird. Dor Inhalt der je- 
wciligen Drcieckliiche m it der gewiinsohten Drehzahl n 
ais Grundlinio s te llt dann den Wert der kinotischen 
Energio dar.

Das Diagramm, Abb. 1, kann auch so dargestellt 
wordon, daB ais Abszisse, wio dies m ehr iiblich ist, die 
Werto fiir t  aufgetragen werden (s. Abb. 2). Es ist aus

Ueber Anlauf- und Auslaufverhaltn!sse von motorlseh 
angetrlebenen Massen unter Anwendung eines neuen 

graphlsehen Auswertungsverfahrcnś.

Bei manchen Arboitsmaschincn, z. B. Walzen- 
straBen, Forderanlagon, Aufziigen usw. ist os oft er- 
Truiischt, den Yorlauf dor Geschwindigkeit in Abhiingig- 
keit von der Zoit zu orm itteln. Zur Losung diosor Auf- 
gabe wird von F. B lan o  ein irraphisches Vorfahren vor- 
gesehlagen1) und zwar wird dio Momentkuryo M der Triob- 
kraft, also oines Eloktromotors, oiner Dampf naschine 
usw., und dio Momentkuryo D dor L ast ais Funktion der 
Drehzahl aufgetragen (s. Abb. 1). Aus dem Unterschied 
M—D wird das resultiorendo Moment Mb (Kurve 3) or- 
mittolt. Dieses Moment wird, sobald M groBer ist ais D , 
die Arbeitsinaschino beschlounigen odor, sobald M kleiner
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Massen aber oino grofio Zahl der AnlaBstufen vorsehen 
sol'

H ierauf werdon dio Verhaltnisse behandelt, wenn 
ein Schlupf in den Ucbertrai:ungsgliedern au itritt, wio 
dies beispielsweise boi Riemen und Rcibrollen der F allis t. 
F iir don Schlupf wird das MuB gewiihlt

n»
a =

n s

wobei ni dio aus den Abmessungen errechncte Drehzahl 
und n die wirkliche Drehzahl bedeutet. D as aul die 
Motorwelle bczogene Schwungmoment, © i wiid dann er- 
reehnet zu beispielsweise

e , = (1—O j )  2 II J  +  (1
.  a  

3  ~2k

H ierin is t u  das Uebcrset7.ungsverhilltr.is, Oj der 
zwischen Motorwelle und angetriebener Welle (1) auf- 
tretende Schlupf, <Jj dorselbe zwischen Welle zwei utid 
drei und o a zwischen Welle drei und den grudlinig be- 
wegten Massen.

H ierauf wird der Brems- und Auslaufsvorgang be
handelt, uud zwar fiir den freien Massonauslaui, also m it 
abgeschaltetem Motor, daB also M =  0 und Mb =  —D 
wird.

In  diesom Falle wir die jeweilige Yerzogerungszcit

arm itte lt zu t  : dn Bei der Aufstellung

der zugehorigen Diagramme (entsprechend Abb. 1) muB 
dann ro n  dem Hóchstwort der Drehzahl bis zum W ert n 
=  0 gegangen werden.

Zum SchluB wird das Yerfahren auf einen Dreh- 
strommotor m it KurzsohluBanker ausgedehnt, wobei auf 
dio bei d i e B e n  Motoren gegebene Form der Bren.scharak- 
teristik  besondore Riicksicht genommen wird. Die von 
Blanc erliiuterten Verfahren bieten oine gute Handhabo 
fiir d i e  Aufstellung von Gesohwindigkę ted:agrarni), en. 
Allerdings wird boi der Methodo, woraui Blanc selbst hin- 
weist, d i e  rorzogerndo Wirkung dor Salbstinduktion 
nicht berucksichtigt. Dor Fehlor wird aber um so kleiner

Ł
ausfallen, je kleiner die Zeitkonstante — im Yerhiiltnis
zur Anlaufsdauer wird. Es ware sehr zu bogrtiBen ge
wesen, wenn fur eines der gewiihlten Beispiele die orrecb- 
noten Werte m it den tatsachl.chen Verhaltnissen, dio 
duroh oscyllographischo Auinahmen leicht orm ittelt 
werden konnen, vom Verfasser in einen Vergleich ge
bracht wurden waren. K. Melkr.

Eine einfache Sicherheitsvorriehtung fiir Gaserzeuger.

U nter dioser U eborschrift bespricht M ilitarbau- 
moister a. D. W. R e i tm  e i s te  r  in dieser Zeitschrift') 
eine Yorrichtung, die boi Druckschwankungon in der 
W indleitung yon Gaserzeugern und beim Ausbleiben 
des Windea selbsttiitig eine elektrisehe Huppe in TiUig- 
keit aetzt. D urch dieses Signal sollen die an den Gas
erzeugern beacbgftigten Leute auf Storungen der W ind- 
zufuhr auftnerksam  gem acht worden, dainit MaBregeln 
zurY erhiitung von Explosionen getroffen werdon konnen. 
Zu den Ausfiihrungen des H errn  Roitm eister erlaobe 
ich mir, folgondea zu bem erken :

Schwankungon des Druckes in den W indleitungen 
ron  Gaserzeugern sind Btandige Erschoinungen, die 
yerschiedene U rsachen — A enderung der Umdrehunga- 
zahl der Ventilatormotoren, yerschieden groBe Wind- 
entnahm e usw. — haben konnen. Solche Schwan- 
kungen bringen jedoch keine Gofahr fur oine Anlage 
m it sich, da bei yoriibergehendem Sinken des D r u c k e B  
in der Leitung den Gaserzeugern gegenuber kein Unter-

*) 1918, 7. N ot., S. 1042/3.

druck entstehen, demnach auch kein Gas aus den Er
zeugern in die Hauptwindleitung eintreten kann. Es 
ist deshalb auch nicht nur unnotig, sondern sogar ge- 
fiihrlich, bei diesen, keine YorsichtsmaBregeln er- 
fordernden Aenderungen des Druckes jodesmal einen 
W arnungsruf ertonen zu lassen, da durch diese hiiu- 
figen Signalo die G aserzeugerbesatzung nur B orgloB  

gem acht wird und im Falle w irklicher Gefahr das 
lSatige Signal iiberhaupt nicht beachtct wird.

G efahr fiir die Siclierheit der Anlage und Grund 
zum Eingreifen besteht erst dann, wenn der Winddruck 
so weit zu sinken beginnt, daB in der Leitung den Gas
erzeugern gegenuber U nterdruck entsteht, d. h. Gas 
aus den Erzeugern in die Leitung ubertreten kann. 
Diese kommende Gefahr einwandfrei zu erkennen, 
laBt dio beschriebene Y orrichtung jedoch nicht zu, 
da die A rt des Signales keinen RiickschluB erlaubt, 
ob es sich nur um ein yoriibergohendes Sinken dea 
Druckes oder um beginnendes Ausbleiben dos Windee 
handelt. Zwar laBt sich durch Eiubau eines Hahnea 
in das offeno Rohr b der yon Iteitm eister besprochenen 
V orrichtung und Drosseln des Quersohnittes dieBes 
Rohres oine so grobe Einstellung ermoglieben, daB 
beim Ertonen der Huppe die V erm utung yolligen Aua- 
bleibens des W inddruckes gerechtfertig t erscheint. 
Jedoch ist es in diesem Falle m it dem hloBen Signal 
nicht getan, denn in der Leitung wird eher Unter
druck mit seinen yerhiingnisTollen Folgen entstehen, 
alB SicherheitamaBregeln wirksam werden konnen.

M ehrere derartige Y o rk o m m n iB B e ,  bei denen dag 
Yoraagen der W indzufuhr infolge Auableibens des zum 
Betriebe der Yentilatorm otoren dienenden elektrischen 
Stromes m ittels einer der beschriebenen ahnlichen 
Signalyorrichtung sofort bem erkt und Dampfstrahl- 
geblase von don an den G aserzeugern beschaftigten 
Leuten sogleich in T atigkęit gesetzt wurden, haben 
gezeigt, daB auch bei schnellstom Eingreifen die Bil
dung explosibler Gemischo in dor Leitung nicht yer- 
h indert werden konnte. Vollkommenen Schutz yor 
Exploaionen kann demnach eineW arnyorrichtung allein, 
die wie alle Signalyorrichtungen nur bedingten W ert 
hat, iiberhaupt nicht bieten.

Von einer w irklichen Sicherheitsyorrichtung muS 
Terlangt werden, daB sie selbsttiitig, ohne Zutun yon 
Menaehenhand, steta fiir U eberdruck in der Haupt- 

- w indleitung sorgt und so eine Bildung explosibler Gaa- 
gemiache unmoglich macht.

In Abbildung 1 ist eine brauchbaro Einrichtung 
schem atisch dargestellt, dio fiir praktische Bedurfnisse 
die denkbar groBte Gewahr fiir die Sicherheit der An
lage bietot und auch ein storungsfroieB W eitergehen 
der Vergaaung gestattet. Mit Riicksicht darauf, daB 
in fast allen Fallen die Entatehung von Esploaionen 
auf ein Ausbleiben des Stromea an den e lek tr iB ch  be- 
triobonen Geblasen zuriickzufuhren sein wird, istauB er 
dem im normnlen Betrieb den W ind orzougenden 
elektrisch angetriebenen Vontilator a ein Dampfstrahl- 
geblaao b an dio W indleitung angeschlosaen. Das 
A bsperryentil c dieses Notgebla«ea wird, solange Strom 
yorhanden ist, durch den am Heł>el d angreifenden, 
parallel zum StromkreiBO dos Y ontilatorm otors ge- 
schaltoten Magneten o geBchloason gehalten. Beim 
Ausbleii en dos Stromes an Motor wird auch dor Magnet 
stromlos und offnet sofort unter M itwirkung des Gegen- 
gewichtes f das Y entil c, w orauf die Winde.rzeugung, 
noch beyor ein erheblichor Drucknbfall in dor Leitung 
entatehen kann, yon dem Dampfgoblase b ubernommen 
wird.

Dio Einrichtung kann joderzeit durch willkiirliches 
U nterbrechen des Stromes in der Zuleitung zum Ma
gneten auf ihre Bereitachaft gepriift worden. Um eine 
Storung der Stromzufuhr sorort zu erkennen und deren 
U r B a c h e n  zu boaeitigen, kann bei groBoror Entfernung 
dos DampfgeblSses von der Gaserzeugerbiihne oine 
Dampfpfeife odor Sireno in dio Leitung zwischen
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Yentil c und GoblaBO b eingebaut werden. Beim 
W iederanlassen des Y entilatorm otors ist dio Strom- 
zufiihrung zum Magneton bis zu rE rreichung  der yollon 
YentilatorleiBtung zu unterbrechen. Die in Abbildung 1 
gezeigte Y orrichtung w irkt nur beim Ausbleiben des 
StromeB ohne RiickBicbt auf die DruckYerhaltnisBe in 
der W indleitung und diirfte in den moisten Fallen den 
Anspriichen geniigen.

Eine iihnlicho Yorrichtung, die nicht nur beim Aus- 
bleiben deB StromeB, sondern auch beim Unterschreiten 
eines bestimmten Druckes in der W indleitung Belbst- 
tatig  eingreift — also in jodem Falle unbedingten

Der zuletzt heschriebenen Sicberhoitsvorrichtung 
ist in den Fiillen dor Vorzug zu geben, wo bei zeit- 
weiliger groBer Entnahm e aus der W indleitung infolge 
yorB tarkter Yergasung, zu geringer Leistung des elok- 
trisch betriebenen Y entilators usw. dor Druck in der 
L eitung gefahrbringend fallen kann. Das Dampf- 
geliliiae erfullt dann eine doppelte Aufgabe, und zwar 
ais Kotgeblae.e zur Yerhutung von Esplosionen nnd 
ais Zusatzrwinderzeuger.

In  allen andoren Fallen, wo dio elektrisch ange- 
triobenen Geblase reicblich bemessen sind und auch 
bei groCter W indentnahme wohl oin Toriibergebender

Abbildung 1.
Anstellrorriohtnng bel Ausbleiben des Stromes.

Schutz gewahrloistot —, ist in Abbildung 2 dargestellt. 
Genau wie bei dor in Abbildung 1 besprochenen An
ordnung ist auch hier ein duroh einen M agneten go- 
steuertes Notgeblaao Torgesehen. Ferner ist an dio 
W indleitung ein oinatellbares elektrisches Kontakt- 
manom eter g angeschlosBen, das mit Hilfe der Akku- 
mulatoronbattorio h ein mit Ruhostrom arboitendos 
Relais i betatigt. Uobor dieses Relais ist dio Strom- 
zufuhrung zum Magneten goleitet. Beim Ausbleiben 
den'Strom es wird, genau wie bei der zuerst beschrie- 
benen Einrichtung, dor Magnet e stromlos und offnet 
daa Dainpfventil o. Sinkt dor Druck in der Haupt- 
leitung auf ein am M anometer eingostelltes MaB 
(80 bis 100 mm WS w erden geniigen), so untorbricht 
das Manometor den RelaisBtromkreis, das Relais scbal- 
te t die Stromzufiihrung zum Magneten aus, dieser offnet 
das Yontil c, und das Notgeblitse tritt so lange in Tatig
keit, bis der Druck in der Leitung wieder auf das am 
M tnom eter eingeBtellte MaB gestiegen ist.

Eine Priifung der Y orrichtung auf ihre W irksam - 
keit ist auch hier dureh U nterbrechung dos Stark-
• der Schwachstrornkreises leicht mogiieh. Dio Arbeits
weiso des Relais mit Ruhostrom i«t von besonderem 
Yorteil, da hierdureb das Nachlassen der Akkumulator- 
spannung oder oine etwaige Stiirung im Schwacbstrom- 
kreise dureh selbsttiitigeB Einsetzen des Dampfgeblasos 
bem erkbar wird. Eine Gefahrenquelle, dio stets bei mit 
Akkum ulatoren betriebenen Sichorheitsvorrichtuncen 
besteht, wird hiermit ausgeschaltet. An Stelle des Kon- 
taktm anom oters kann ein Cłueclfsilberapparat, Shnlich 
dem von Reitm eistor beschriebenen, Verwendung finden.

Abbildung 2.
Anstellrorrichtung bel Ausbleiben des Stromes and Dunkelheit.

Druckabfall, aber kein U nterdruck entstohen kann, ist 
die in Abbildung 1 gezoigto Anordnung fur die Siclier- 
heit der Anlage yollig ausreichend.

H a g e n d i n g e n ,  im Ju li 1919.
H a n s  B re n d o w .

* **
Es trifft nioht zu, daB die Yon m ir beschriebene 

A larm vorriohtung boi jeder kleinen Druckschwankung 
anspricht. Ich habedies am SchluB meiner lieschreibung 
bei der Zusamm enstellung der Vorteile der T o m ch - 
tung zum Ausdruck gebracht, indem ich sag te : „Sie
laBt ohne anzusprechen, kleinere Druckschwankungen 
in der W indleitung zu“ . . .  u b w .

D er praktische Betrieb zeigt, daB die Signal- 
hupe bei richtiger Einstellung tatsachlich nur dann 
toII zum Ertonen kommt, wenn der W inddruck yoll- 
standig auBbleibt nnd zu befiirchten ist, daB ein Untor- 
druck entitehen konnte. Starkore, Yoriiborgehende 
Druckschwankungen bringen auch nur ein leiseB, stoB- 
woises Ansprochen dor Hupe hervor.

Siegburg, im Ju li 1919. Wilhelm Reitmeisler.

Die Bestimmung des Erengehaltes in Ei:enerzen m'ttels 
Perm .nganats1).

Dio von R obert S c h w a r z  und Bernhard R o l -  
fo s  aufgestellte2) und von E. D i t t l e r  scheinbar

*) E igenbericht des Y erfnssers, Ygl, Chemiker-Zei- 
tung 1919, 22. Juni, S. 373/4, 1. Ju li, S. 394/7.

*) Chem.-Zg. 1919, 29. Jan ., S. 51. St. u. E. 1919, 
10. April, S. 388/90.
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bestStigte1) Behauptung, daB dio Anweaeiihoit Ton 
KiesolaiiurehydroBol bei der Eisonbestimm ung nach 
K esslor-Roinhardt die Nobonwirkung des Perm anga- 
natB auf die SalzBiiuro yorhindere und daher die 
Benutzung des in schw efelsaurer Losung orm ittelten 
w ahren Perm anganattiterB  auch fiir die salzsaure 
Losung erm ogliche, wurdo yom VerfaBser ais irrtilm - 
lich und das darauf gogriindeto Verfaliren ala un- 
b rauchbar orkannt. B estatigt wurdo dor beobachtote 
Minderyorbrauch an Perm anganat bei Gegenwart des 
K ieselsaurehydrosols, der unter den von Schwarz und 
Rolfes willkiirlich gewShlten YorhKItnisson dom bo- 
kannten M ehrvorbrauch in salzBauror Losung unge- 
fiihr gleichkommt und dadurch die Y erbinderung der 
Bchadllclion Nebonwirkung des P er mangan a ta auf dio 
Salzaaure yortauacht. Dieaer M inderrerbrauch konnto 
jedoch in schwefelaaurer Losung ebenso nacligewiesen 
w erden wie in saizaaurer und kann daher nicht durch 
die Yerbinderung dor 8alz8ftureoxydation e rk la rt wer
den. Ein zweiter, ebenfalls fiir aich alloin achon voll- 
kommen ausreicbender BoweiB gegen die R ichtigkeit 
der obigón Behauptung wurde in der durch yermohr- 
ten WasBorglaazusatz erzielten Steigerung der W irkung 
uber die Aufhebung des M ehrverbrauches hinaus bis 
zu atarken Mindorbetriigen gefunden, ein Ergebnis, 
das BolbatYerstiindlich unmoglich wfiro, wenn daB neue 
Mittel seino W irkung tatsiicblich nur gegen die schad- 
liche N ebenreaktion richton wiirdo und, wio Yerlangt 
werden muB, soubŁ keinen EinfluB auf d i e  Porm anga- 
nattitration  hiitto. Mit der zehnfachen Menge dor ur- 
•prunglich angowandten W asserglaalosung wurdo jedoch 
ein M inderverbrauch Yon etwa 2 cm3 dor benutzten 
Perm anganatlosung erzielt, dor 0,019 g Eo entspricht, 
ao daB auch aua diesem Grunde auf eine andere Ur- 
aache dor beBprocbenen Erscheinung geschlosson wer
den muB. Auch Schwarz und Rolfes w aren  a i c h  der 
Notwendigkeit bowuBt, die U n B c h i i d l i c h k o i t e i n e B U o b e r -  
Bchussea ihres Mittels nachwoisen zu miissen, und 
glaubten irrtiim lich, dieaen Nachweis orbraoht zu 
haben, da ihnen 1 cm3, 5 und 10 cm3 ih rer Losung die 
gleiche W irkung ergaben, wobei Yielleicht  gewisse, 
aus dem folgonden sich ergebende, damalB noch nicht 
erkannte Vorauaaetzungen fflr das Gelingen nicht er- 
fiillt waren. Auch konnto bei den kleineren Mongen 
d io  Nahe der Fehlergrenze i h r o n  EinfluB ausilben.

B erichtigt werdon muBte ferner die Behauptung, 
daB daa KieaelBSurehydroaol boi Abwesenheit Yon 
Quecksilbercblorilr den M ehrverbrauch in salzsaurer 
Losung bia auf donselben geringen B etrag einschriinken 
konne, der m it dor gebrSuchlichen M angansulfat- 
mischung erreicht wird. H ier war Yielleicht unvollstan- 
digo W irkung dea zur Reduktion benutzten Schwofol- 
wasaerstoffes Ursache der unrichtigon Ergebnisse; 
anderaeita wiiren die letzteren wohl auch Yormieden 
worden, wonn man zur Erprobung des neuen M ittels 
in rein B alzsaurer Losung einen groBeren Mehrver- 
brauoh gew ahlt hiitte, wodurch die V erhaltnisse yiel 
k larer horvortreten. An einem durch geeignete Ver- 
iuohsanordnung orziolten M ehryerbrauche ,von 1,3 cm3 
konnte mit aller D eutlichkeit gezeigt wordon, daB die 
Abnahme durch die bei der Analyse anzuwondende 
Menge dor W asaerglaslosung (5 cm3) hier genau wie 
in andoren Fallen 0,2 cm3 betrug, so daB noch ein 
M ehrverbrauch Yon 1,1 ein3 iihrig blieb, wahrend Man- 
g a n B u lfa t  dieson M ehryerbrauch bis auf etwa 0,2 cm3 
herabaetzt.

Die Erkliirung fiir die beobachteton Tatsachen 
suchte der Yerfaaaer anfangs in oinor allgemeinen Reak- 
tionahommung, die durch das Kolloid bewirkt werde, 
•o daB kleine Mengen Perm anganat- und Ferrosalz- 
15sung nebeneinander bestehen kiinnton und dio Rot- 
farbung infolgedeasen zu friih eintrete. Die Priifung 
dieser Theorie an yerschiedenen Reaktionen ergab

jodoch, daB eine allgemoine reaktionshommonde "Wir- 
kung nicht yorliegt, da ein Minderyorbrauch nur bei 
Oxydation8Vorgiingon der Ferroaalze beobachtot wer
den konnte, namlich auBor dor schon unterauchten 
Perm anganatreaktion  noch bei dor Roaktion Bichromat- 
Ferrosalz, aowohl wenn der Endpunkt nach Penny 
durch Tiipfeln fostgestellt wurdo, ais auch bei der 
Yerwendutig des voni Yorfasser friiher yorgoschlago- 
nen1) Indikators Diphonylkarboliydrazid. Dagegen 
blieb dio W irkung deB W asserglaszusatzes yollstiiudig 
aus boi der Reaktion Jod-Thiosulfat, Perm anganat- 
Oxalsiiuro und Perm anganat - WasBerstoffaupero-tyd. 
Bei den beiden Form en des B ichrom atyerfahrens aber 
zeigten sich Schwierigkeiton, don beobachteten Mindor- 
Yorbrauch mit der angenommenon Theorie der Roak- 
tionshommung in E inklang zu bringen. Denn bei dem 
Tilpfelyerfahron wird n icht wie boi der Oxydation mit 
Perm anganat oin UeberschuB des Osydationamittels 
feB tgosto llt, sondom daB Verschwinden der Ferrosalz- 
reaktion dient ais Itennzeichen fiir die Beendigung 
dos Prozesaes. AVenn demnach kleine Mengen der 
beiden Stoffe bei Gegenwart des KiesolsauresolB neben- 
oinander bestohon konnten, so wiire hier ein Auf- 
treten  der Ferrosalzreaktion iiber den w ahren Epd- 
punkt h i n a u B ,  also ein M ehryerbrauch, zu erw arten 
sta tt des tatsSchlich beobachteton M inderyorbrauchs. 
Aehnliche Scliwierigkeiteh zeigten sich bei der nouo- 
renF o rm  des Bichrom atyerfahrens m it Diphenylkarbo- 
hydrazid und gaben daher Yeranlassung, nach einer 
anderen ErkliirungsmogHchkeit zu suchon. Die Er- 
scheinung hiitte ja  auch durch ■ die Gegenwart eines 
Oxydationsmittels im W assorglas oder in den beniizton 
Reagonzien erkliirt werdon konnen; ein solches hiitte 
sich jedoch bei der bereits erfolgten Priifung der Ro
aktion Jod-Thiosulfat yerraten miissen, wo sioh nur 
ein ganz geringor M ehryerbrauch, yon einer in der 
W aasorglaslosung nachweisbaren Eisenepur horriihrend, 
gozeigt hatte.

E  i n Oxydationsmittel aber w ar allerdings stets 
Yorhanden, der Luftsauerstoff, dessen unter normalen 
Umatandon tiuBorat langsam e Eiuwirkung. auf Ferro- 
salzo durch das Kiesolsiiurehydrosol katalytisch bo- 
schleunigt sein konnte. Zur Priifung diesor Vermutung 
wurdo ein Yersuch im Kohlensaurestrom  ausgefiihrt, 
wozu ein groBer Erlenm oyerkolben yon 81 Inhalt be
nutzt wurdo, in dessen Luftraum  wiilirend des Titrio- 
rons K»hlondioxyd einstrom te. D ieser Yersuch hatte  
n icht don orwartoton Erfolg, doch konnto ais Ursache 
dos M inderyerbrauchs auch dor im  W asser geloste 
Sauerstoff in B etracht kommen. Ais dahor bei wei- 
toren Yersuchen daa zu benutzonde und bereits mit 
SchwefelsSuro vorsotzto WaBsor liingero Zeit auBgo- 
kocht und sowohl wiihrond des E rkaltens ais auch 
spiiter wSlirend dos T itrierens ein lebhafter Kohlen- 
d ioiydstrom  in don oboren Teil des m it einom Uhr- 
glaBe bedenkton Kolbens eingeleitot wurde, ergab die 
T itration der nach dem E rkalten nebst dor W asser- 
glaslosung zugesetzten Forrosalzlosung in der Tat 
nahezu dieselben W erto wie an freier L uft ohne 
W asaerglas. D er fDr 2 1 W asser und 50 cm3 W aaaer- 
glaslosung Bonst 2 cm3 betragondo Minderyorbrauch. 
war aufgehoben bis auf geringe Resto, die 0, 0,12 uud
0,15 cm3, in einigon Fiillen auch bis 0,4 cm3 betrugon 
und durch dio Schwierigkeit yolligen Luftabschlusses 
zu erk laren  Bind. -

D am it w ar ais Ursacho de« M inderyerbrauchs der 
atmosphiiriache bzw, der im WasBer geloste Sauer
stoff nachgowieBen, dessen sonst sehr langsam e Ro
aktion m it FerroBalzen bei G egenwart yon Kioeel- 
sSuresol durch dio Reaktion Perm anganat - Ferrosalz 
katalytisch beachleunigt wird. DaB diese Beschleu
nigung  tatsiichlich nur durch gemeinaame W irkung

>) Chem.-Zg. 1919, 10. Mai, S. 262.
*) Zeitschr. f. anal. Chem. 1906, H eft 2, S. 95 ; 1914, 

H eft 1, S. 1/20, H eft 12, S. 729/45.
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des KioBoUiiuresolB und der Reaktion Perm anganat- 
Ferrosalz zustande kommt, ergaben besonćlere Yer- 
suche, boi denen nach Zusatz der Ferrosalz- und 
WasBerglaBlosung vor Beginn der T itration bei Luft- 
zu tritt 5 min um geriihrt wurde. Hiordurcli wurdo dor 
M inderyerbrauch nicht vergroBort, waa doeh hiitte 
geschehen miissen, wenn die Gegenwart dos Kiesel- 
aaurosols allein die RoaktionsboBchleunigung horyor- 
zubringen yormochte.

Um dom Einwand des Mangols an Luftsauerstoff 
fUr eine Erhohung dor W irkung zu begognen, wurden 
dieY orsuche m it dor halben WaBserglasmengo wieder- 
holt, ohno daB eine Erhohung der W irkung gegen- 
ubor dem Parali elyersuch eintrat, wahrend dureh An
wendung der yollon WasserglaBmonge dio Yerdoppo- 
lung dor W irkung, alBO die Gogenwart von geniigend 
SauerBtoff fiir oine solcho Erhohung nachgewiesen 
wurde.

Dureh W iederholung von Yersuchen in der aus- 
titrierten  Losung nach Zusatz einer weiteron Forro- 
salzmengo wurdo auch an froier Luft ein Herabgohon 
des M indoryerbrauches auf einen geringen Betrag bo- 
obachtet, v o ra u B g e B e tz t ,  daB die W asserglasm enge hin- 
reichend war, um beim orston Yersuch den V orrat 
des W assors an gelostem Sauerstoff zu erschopfen, 
welchom lotztoren hiernach der g ro f l t e  Teil der W ir
kung zuzuBchreiben ist. Dureh Y e r g r o B e r u n g  der 
Schwefelsauremonge von 10 auf 50 cm3 wurdo eben
falls ein starkos ZurOckgohen des M indoryerbrauches 
festgestellt und daraus dor SchluB gezogen, daB zu 
groBe 8&uremengen der boobachteten W irkung des 
K ieielsaurosols ungiinatig sind, sei es, daB dadurch 
dor K atalyB ator beeinfluBt oder dio Menge dos im 
W aB B er  gelosten Sauorstoffs herabgesetzt weide. Einige 
friiher beobachteten UnregolmaBigkeiten konnten auf 
diese W irkung ungleichor Sauremengen zuruckgofiihrt 
werden. Der hierbei zugleich auftauchende Y o r d a c h t ,  
daB der boobachtete M inderverbrauch uberhaupt nicht 
auf katalytisclie W irkung der gelosten Kieselauuro, 
sondern auf Gegenwart zu geringer Sauremengen in
folge yon Neutralisation dureh das W a B B e r g la s  zurUck- 
zufiihren sei, konnte dadurch widorlegt werden, daB 
dio Anwendung noch yiel g o r i n g o r o r  Sauromengen 
allein keinen M inderyerbrauch herT orriof, und daB 
auch boi Abstum pfung der sonst Qblichon Sauremengo 
dureh die dem W a s a e r g l a s z u B a t z  entsprechond# Menge 
K atrium karbonat (6 g) koino W irkung dieser A rt er- 
zielt wurde,

Bei Verminderung der WaaBormengo auf die Halfte 
zeigto sich ontsprochend der Bchon festgeB tellten Tat- 
•acho, daB hauptaachlich der im W aaaer goloste Sauer- 
ito ff w irksam  ist, eino entsprechende H erabsetzung 
des M inderrerbrauchs, so daB eine annahernde Pro- 
portionalitat zwischen der W asserm enge und dem er- 
zielten M inderyerbrauche besteht. Dio Eiaenmonge 
hatte dagogon innorhalb dor Grenzen yon 0,2 bis 0,5 g 
keinen m erklichen EinfluB auf die Reaktion.

W ahrend die W irkung des Loitungs- und des 
deatillierten Wa8aers anfangs nahezu gleich gefunden 
wurde, zeigte bei m ehrere Monato spater wiederliolten 
Yerauchen das dostillierte W asser atetB eine groBere 
und dabei sehr gloichmaBige W irkung, die aber auch 
yon Leitungswaaser nach langerem  Stehon an der Luft 
annahernd erreicht wurdo. Boi der T itration yon Eisen- 
losung allein ohne W aaB orglaszusatz war dagegen kein 
UnterBchied in dor W irkung beider W asser zu be- 
obachten.

Wie im Kohlonsaurestrom ein Ausbleiben dea an 
freier Luft bei Gegenwart von ICieselsauresol gefun- 
denen M indoryerbrauches festgestellt wurde, so konnto 
anderseits dureh Sattigung des W assers mit Sauer- 
stoff eine gewaltige Steigerung diesea Minderyer- 
brauches bis auf fast 6 cm3 der benutzten Perm an- 
ganatlosung (1 cm 3 =  0,00950 g Fe) erreicht worden. 
In fihnlicher W eise, jedoch m it groBeron Schwan-

kungon, fuhrte auch boi Abwesenbeit yon Kioselsauro 
dio Gogenwart yon Kupfer starko MinderbetrHge bis 
zu 8,4 cm3 horbei, so daB die friihor yom Yorfaaaor 
beobachtete „nogatiyo W irkung dos Kupfera“, doren 
A uftreten sehr unrogelmŁBig war und nur yon woni- 
gen Beobachtem  bostutigt wurde, dureh Anwendung 
yon m it Sauerstoff geaattigtem W asaer leicht gezeigt 
yrerdent kann. Die UngleichmaBigkoit der bisherigen 
Beobachtungen diitfto dureh don yeracliiedenon Sauer- 
stoffgohalt sowie auch dureh die yorschiedene Menge 
des yerwendoten W assers ihre Erklarung finden. Die 
Anwendung dos Kioselsaurohydrosols zur Bestimmung 
dos im W aaser geliisten Sauerstoffs w ird fiir spatero 
Yersucho yorbehalton.

Die erziolton Ergebnisse lassen sioh wie folgt zu- 
sam m enfassen: D er yon Robert Schwarz und Bern
hard R olfeB  beobachtete und irrtilm lich dureh Aus- 
echaltung der Nobenwirkung des Porm anganats auf 
die SalzBauro erkiarto  M inderyorbrauch on Porm an- 
ganatlosung nach Zusatz yon W asserglaslosung bei 
der Eisenbestimm ung nach KoBler-Reinhardt beruht 
auf einer Mitwirkung dea im W aaser geltiBton Sauor- 
stoffa, deasen sonst sehr langsame Einwirkung auf das 
Ferroaalz dureh die Reaktion Porm anganat-Ferrosalz 
boi Gegenwart yon Kioselsaurosol katalytisch beschleu- 
nig t wird. Es liegt domnach hior ein Zusammenwirken 
eines substantiollen Katalysators und einer induzieren- 
den Reaktion yor, da d i e s e  b e i d e n  Faktoron e in z e l n  
keine ontsprochendo W irkung ausiibon. Die Roaktion 
geht auch in schwofolsaurer Losung sowie bei T itra- 
tionen m it Biohromat yor sich und konnto dureh Yor- 
g r o B e r u n g  d e s  W a s s e r g l a a z u s a t z e B  zu Yorlustwirkungen 
bis zu 2 cm3, duroh Zufuhr yon S a u o rB to f f  bis fast 
G cm3 der bonutzten Perm anganatlosung gosteigert, 
dureh moglichst yollstandigen AusschluB dos Sauer- 
stoffs dagegen ganz odor groBtenteils ausgeschaltet 
werden. Sie nim mt an Ausdehnung m it der Waaaer- 
mengo zu, ohno ih r wegen dor Mitwirkung des Luft- 
sauerstoffs gonau proportional zu sein. Dureh zu groBo 
Saurem engen wird die W irkung Btark herabgeBotzt; 
ein wesentlichor EinfluB der titrierten  Eisenmenge 
konnte dagegen in den Gronzonzw iB ch o n  0,2 und 0,5 g Fe 
nicht beobachtet werden. £ . Urandt.

Moine Einwondungen gegen die A u B f i i h r u n g o n  yon 
Dr. L. B r a n d t  sind bereits in der Chemiker-Zoitung1) 
yeroffentlicht worden. Eine aborm alige Entgegnung an 
dieser Stello erscheint somit unnotig, jedoch mochte 
ich die Oelegonhoit nicht yoriibergehen lasson, auf foi- 
gende Erscheinung, die die yon Rolfes und mir ge- 
fundeno Tatsacho bokraftigt und in  AYidorspruch zu  
Dr. Brondts Theorie Btehfc, hinzuweisen.

T itriert man in nicht zu yerdilnnten LÓBungon oin 
Ferroaalz in salzsauror Liiaung nach Zugabe yon 
M angansulfat m it Perm anganat, so tr it t  stets ein 
unschwer festzustellender Geruch nach freiom Chlor 
au f; wiederholt man den YorBuch nach Zugabe eini
ger K ubikzentim eter WasBorglaalosung, so ist auch 
nicht dio Spur freien ChlorB wahrzunehmen. Sollte 
nicht also doch dureh das Kieaols&uresol dio Oxydation 
der kloinon Menge Salzsaure yerhindert worden Boin 
und sich daraus der M inderyerbrauch an Perm anganat 
unter den yon une angogebenen Yerauchsbedingungen 
orldaron ? Professor Dr. ii. Schwarz.

Auch ich halto eino w eitere Erorterung an dieser 
Stelle fur Dberflussig, da ein Aufsatz, in dem ich dio 
Einwando yon Professor Dr. S c h w a rz  eingehend 
Punkt fiir Punkt w iderlegt habe, demnacliBt in der 
„Chemikor Zeitung* orscheinen wird.

*) 1919, 7. Aug., S. 499.
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Za dem  Ten Professor Dr. Schwarz neu erhobenen 
Einwand mochte ich folgendes bem erken: Ich habo den 
angegebenen Yersuch m ehrfach w iederholt: Der auf- 
tretende Chlorgeruch war so schwach, daB ich ilin 
selbst nur hin und wieder ganz fliichtig wahrgenomm en 
habe, so daB eine Tauschung nicht ausgeBchlossen war. 
Hinzugezogeno andere Beohachter konnten den Geruch 
allerdings m it Sicherheit wabrnehmen, dies war abor 
in derselben W eise bei Zuaatz von 'W asserglaslosung 
dor Fali. Um daB Ergebnis von gubjoktiyen Empfin- 
dungon unabhiingig zu machen, benutzte ich mit Jod- 
zink«tiirkeloBung gotrankte Papierstreifen. Die Yer- 
suche wurden m it abgomosBenen Mengen der Reagenzien

in gleiclier W eise angeatellt; 2 5 0  c m 3 'W a B se r ,  2 5  cm1 
F e r r o a m m o n B u l f a s t l o B u n g  =  0 ,5  g Fe, 20  c m 3 Salzsiiure 
(spez. Gew. 1 ,124 ) ,  5 0  cm3 der ublichon M a n g a n s u l f a t -  
miBchung kamen zur Anwendung. Bald nach Beginn 
d e s  T itrierens zeigte sieli e i n e  B laufarbung der Papier
streifen, d i e  zuletzt e in e  erhebliche S t a r k o  erreichte. 
S io  t r a t  a b e r  in gloicher Woise a u f ,  w e n n  dergleicben 
Mischung unm ittelbar vor d e m  Titrieren 5 cm3 d e r  ub
lichon W asaerglaslosung (spoz. Gew. 1 ,1 7 )  zugeBetzt 
wurden. Auch der hier erhobene Einwand muB dem
nach ais w iderlegt bezeichnot werden.

Dr. L. Brandi.

Aus Fachvereinen.
Verein Deutscher Eisen- und Stahl- 

Industrieller.
Dio am 9. Dezember nachmittags 3 Uhr zu B e r l in  

imHocel Bristol veranstaltete H a u p t vo rsam m lung  des 
V ereins D eu tsch e r E isen - u n d  S tah l-Indusfcrie ller 
erlreuto sieb trotz der Verkehrschwierigkeiten aus allen 
Teilen des Rciehes cincs starken Besuches.

Es war die erste Tagung des Vereins seit zwei 
Jahren, nachdem dio Revolutionswirren vor Jahresfrist 
eine Hauptversąmmlung unmóglich gemacht hatten. Die 
B egriiB ungsansprachc  des Vorsitzenden, Justizra t 
W. M eyer-Hannover, kennzeichnete den Gcgensatz 
zwischen dor hoffnungsvollen Stim m ungder letztenTagung 
im Jahre 1917 und dem furchtbaren Zusammonbrueh, der 
iiber unsheroinbrach, weil die an uns Deutschen sooftge- 
ruhm ten Eigenschaften, dasPflichtgofuhl und jder Arbeits- 
wille zum Dienste ara Vaterlande, der Masse verloren 
gegangen waren. Ein Frieden der tiefsten Erniedrigung 
unseres Vaterlandes, ein Frieden auch der drohenden 
Vernichtung unserer Eisenindustrie ist die Folgę gewesen. 
Durch den Verlust von Lothringen, Luxemburg und 
ies Saargebietes ist die Eisenindustrie ins Mark getroffen 
worden. Vierzig Prozent unserer Hochofenwerke, droifiig 
Prozent unserer Stahlwerke und fast dreiBig Prozent 
unserer Walzwerksanlagen haben wir yerloren. Das ist 
das rein auBerlicho Ergebnis des groBen Krieges, fur 
dessen siegreichen Ausgang sich dio Eisenindustrie m it 
a ll ihrer K raft eingesetzt hat. Auf der Suche nach den 
Schuldigen wird heute alles, was fiir ein starkes Deutsch- 
tum  und den Willen zum Durchhalten eingetreten ist, 
in niedertrachtiger Weise yerloumdet und ala Kriegs- 
verlangererhingestellt, und so wagt man in der Presse und 
selbst im Parlam ent, der Eisenindustrie den Vorwurf zu 
machen, die Munitionserzeugung absichtlicli zuruck- 
gehalten zu haben, um ein schnelles Kricgscnde zu ver- 
hindern und dadurch um so mehr yerdienen zu konnen. 
Der Redner wies diese niedertrachtigen Angriffe von 
gewissenlosen Hetzern aufs entschiedenste zuriick. Dio 
gewaltige Steigerung der Stalilerzeugung von 13 Mili. t  
im ersten auf 16 % Mili. t  im d ritten  Kricgsjahr, in einer 
Zeit, wo acht Millionen Miinner dom W irtschaftsleben 
entzogen waren, war nur dann moglich, wenn wirklich 
alle Kriifte auf das oine Ziel zur Verteidigung des Vater- 
landes geriehtot waren,

Die lcommende Zeit stollt die Eisenindustrie vor 
ungeheure, kaum zu bewaltigende Aufgaben. Abge- 
schnitten von dem groBten Teil unserer alten Erzbasis, 
beschrankt in Bezug von Halbzeug und verdriingt vom 
W eltmarkt gilt es, die Forderungen der Foinde zu erfullen, 
den Inlandsm arkt zu behaupten und im Ausland wieder 
festen Fu ii zu fassen. Nur einheitliches und eintriiehtiges 
Vorgehen kann der Eisenindustrie ein Gegengewiehfc 
sebaffen gegen die erlittenen Verluste und die Verstiirkung 
de? feindlichen Wettbewerbs, Der S tah lw erk s-V er- 
b an d , einst die Yerkorperung der Macht und GroBo 
unserer Industrie im Ausland, geht, der linksrheinischen

Quellen seiner Starkę beraubt, der Auflosung ent- 
gegen. Im  D eu tsch en  S ta lilb u n d  soli auf breiterer 
Grundlage eino neue Organisation fur das Zusammen- 
gehen zwischen Stahlerzeugern und Stahlyerbrauehern 
geschaffen werden. Der Verein Deutscher Eisen- und 
Stahl-Industrieller h a t sich von jeher dio eine hohe Auf
gabe gesetzt, eino innigere Fuhlungnabme, ein besseres 
Verstandnis und einen gutlichen Ausgleich widerstreiten- 
der Interessen zwischen der eisenschaffenden und der 
eisenyerarbeitenden Industrie herbeizufuhren; er darf mit 
Befriedigung auf eine funfundvierzigjahrige Tiitigkeit 
wie auf die Arbeit der letzten zwei Jahre zuruckblicken. 
Die Z u k u n ft des Vereins liiBt sich n icht ubersehen. 
Sie wird aber geleitet sein von der N o tw en d ig k e it e iner 
h a rm o n iseh e n  Z u sam m en arb e it der g e sam ten  E isen - 
un d  S ta h l in d u s tr ie  vom  H iitten w erk  b is zu r Ma - 
sch in en fab rik .

Naoh der Erledigung der Rechnungs- und Haushalts- 
angelegenheiten hielt der Gesehaftsfuhrer des Vereins, 
Dr. J . R e ip h c r t ,  einen eingehenden Vortrag uber

die sozia l- u n d  w ir ts c h a f tsp o li tis c h e n  Vorgiinge 
der le tz te n  Z e it u n d  dio gegenw artigo  Lage.

Wio der Redner ausfuhrto, h a t d,ie Industrie dic 
Zeichen der Zeit n icht yerkannt, und gerade der Verein 
Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller h a t die Regie
rung rechtzeitig auf die drohenden Folgen der Arbeiter- 
yerhetzung aufmerksam gemacht. Von dem Bruch des 
Burgfriedens und der Aufwiegelung gewisser Arbeiter- 
schiehten durch die Resolution des Reichstages liiuft 
bis zum Umsturz des 9. Noyember ein ro ter Faden, d e n \  
sozialistische Rcyolutioniire an- und fortgesponnen haben. 
Angesichts dieses Tatbestandea wagt es die Sozialdemo- 
kratie, m it der Schuld an unserer Niederlage, an der 
Revolution, an dem Friedensyertrage, an unserem ganzen 
unsiiglichen Elend niemand anders ais die Schwerindustrie 
belasten zu wollen. Der Redner gab diesen Verleumdern 
dio gebiihrende A ntwort: „Mogen Bie einen neuen
UntersuchungsausschuB cinrichten und mogen sie 
die Denunzianten der Schwerindustrie mit der Durcli- 
fuhrung der Untersuchung beauftragen, — w i r  wollen 
die Oeffentlichkeit gerne uber dio W irksamkeit der 
Schwerindustrie im Kriege unterrichten_“

Verhangnisvoll sind die Folgen der Revolution in 
S taa t und W irtschaft. S ta tt des Aehtstundentages, den 
m an im ungoeignetstcn Augenblick eingefuhrt hat, wiire 
in  einer Zeit, wo nur Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit 
uns retten kann, ein Z eh n stu n d en tag  notig, um uns 
yorwiirts zu bringen. Ein gewisses in letzter Zeit beob- 
achtete3 Wiederansteigen der Leistung bezieht sich nur 
auf dio Arbeiter der eisenschaffenden Industrie, aber 
n icht auf dio der eisenverbraucbenden, und auch nicht 
auf den Kohlenbergbau; infolgedessen bleibt auoh jetzt 
die Eisen- und Stahlgewinnung weit hinter der Frieden?- 
leistung zuriick. Dazu kommen die Wirkungen des 
Friedensyertrages, der . in . W irklichkeit eine dauernde 
Friedlos-Erkliirung des deutschen Volkes ist. Das Schwert 
des Feindes h a t unsere Eisenindustrie gespalten und damit
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das Riickgrat unserer W irtschaft und W ehrkraft ge- 
broehen. Zumal der liaub der wertvollen Erzvorkommen 
Lothringens h a t der deutschen Eisenindustrie don Boden 
unter den FiiBen fortgerissen. Wir aind auf auslandische 
Erze angewiesen, die infolge des Valutaelends ungeheure 
Preise erfordern. Dazu fehlt noch immer der Friede, nach 
auBen und nach innen, der Weltfriede, der Landfriede, 
der Arbeitsfriede. Mit einer gewissen Beruhigung erfullt 
uns in diesen schlimmen Zeiten nur der Um stand,:daB die 
gemeinsame Not wenigstens die friiher in zwei Lager ge- 
teilten Industriellen zusammengefiihrt und geeinigt hat. 
Die Gemeinschaftsarbeit im Kriege hat zur Grundung des 
R eiohsverbandes. dor deu tsch o n  In d u s tr ie  ge- 
fuhrt und die einheitliche Front der Industriellen und 
Unternehmer geschaffen. Das andere groBo Ereignis ist 
die Grundung der A rb e itsg em e in sch a ft d e r indu - 
a tr ie lle n  und  g ew erb lichen  A rb e itg eb e r und  
A rb e itn eh m er D eu tsch lan d s. Sio ist ein bcachtens- 
werter und viel beachteter Faktor unscres Wirtschafts- 
lebens geworden und hat die Kluft zwischen den fuhrenden 
Mannern der Rechten und Linken iiberbruckt und den 
Verlauf der Revolution gemildert. Es ist dio groBte soziale 
T at seit Bestehen der deutschen Industrio, m it dem Ziel 
eines Industrieparlaments, in dem nicht auf Grund von 
Wahlen, sondern mittels Auslese der Besten dio ersten 
Kopfe der Unternehmer und Arbeitnehmer zusammen- 
treten. Der groBe EinfluB der Arbeitsgemeinschaft in den 
Unternehmer- und Arbeiterkreisen ist unverkennbar. 
Die Regierung hat der Arbeitsgemeinschaft eine wcit- 
gehende Mitwirkung einraumen mussen. Auch die Ab- 
splitterung der radikalen Metallarbeiter wird die Eisen- 
und Metall-Industriellen nicht abhalten, dem Gedanken 
der Arbeitsgemeinschaft treu zu bleiben.

An der Spitzo der W irtsch  a f ts f ra g e n  steht der 
Gegensatz: geb u n d o n e  o d e r fre io  W ir tsc h a f t?  A uf 
dem unsicheren Grunde, auf dem lockeren Gefiige unserer 
entkriifteten W irtschaft ein Gebiiude wie die gebundene 
Planwirtschaft nach Wissell-Mollendorfschen Iiezopten 
aufzubauen, ist unmóglich. Um dio Auswiichse unserer 
Kriegs- und Revolutionswirtschaft zu beseitigen, muB 
man zum schśirfsten Werkzeug, zur freien Preisbildung 
greifen. Das neuo Schlagwort des Verbraucherschutzes 
birgfc einen ebenso groBen Volksbetrug wie der Uebergang 
von der Gold- zur Papierwiihrung. Eine. Erhohung der 
Gehalter und Lohne ist ein besserer Verbrauehersćhutz 
ais eine Wirtschaftspolitik, die durch Niedrighaltung der 
Preiso die Erzeugung hemmt, die Versorgung lahmt und 
eine bessero Lebenshaltung fiir alle Kreise unmóglich 
maeht. Nicht auf einen Schlag, von einem Tag auf den 
anderen, kann eine Erhohung der lnlandspreise, ihro 
Annaherung und die der Lohne und Gchiilter an die aus
landischen herbeigefuhrt werden, aberdringend notwendig 
ist es, daB wir m it den bohordlichen Preis- und Lohn- 
bevormundungen brechen und dio Annaherung nicht 
kunstlich verlangsamen und aufhalten. Dr. Reichert 
wendet sich dann gegen dic neuen Bedingungen, die dor 
Industrie fur dio unumgiingUche Preiserhohung fiir Eisen 
und Stahl gestellt werden, und lehnt dio geplanto Aus- 
gleichskasse ais einseitige Bindung der Industrie, ais’ ein 
neues Stiick Zwangswirtschaft ab. Die Fessel und dio 
Hemmung der staatliehen Entseheidung lahmt alles. 
llóglichste Wirtscliaftsfreiheit muB das Ziel sein, und 
lediglich bei der Regelung der Ein- und Ausfuhr laBt sich, 
solange man sich noch nicht entschlieBen kann, die ln- 
landswirtsehaft dem kriiftigen und erfrischenden Zug der 
Weltwirtsehaft auszusetzen, eine einheitliche Leitung 
nicht ontbehren. Der Rednor betont die Notwendigkeit, 
daB dio Wirtscliaftsfreiheit an den Grenzen H alt mache, 
um die Verschleuderung deutscher Guter ins Ausland 
zu Preisen, die weit unter den Weltmarktpreisen stelien, 
zu verhindern, und verweist auf die Grundsatze fiir die 
Ausfuhrregelung, die er in soiner Schrift „R ettung aus der 
Valutanot“ niedergelegt hat. Nur die Befreiung von der

bevormundenden Hochstproispolitik der Regierung kann 
auf die Dauer Hilfe bringen.

Zum SchluB bespricht dor Redner den R a te g e -  
d a n k e n  und seino Durchfuhrung in dem Reichswirt- 
schaftsrat ais Parlament aller schaffenden Stande, wobei 
er die Betriebsriite ais rein politische Fórderung der revo- 
lutioniiren Arbeiterschaft ablehnt. Was erforderlieh 
scheint, ist der Ausbau der Arbeiter- und Angestollten- 
ausschiisse, um das Verantwortungsgefuhl und die Arbeits- 
freude der Arbeitnehmer wieder zu heben und ihr Interesse 
an dem Gedeihen der Untcrnchmungen zu wecken. In 
diesem Sinne begruBt dor Redner dio Mitwirkung der 
Arbeitnehmerschaft und hofft, daB sio m it zu oiner Bo- 
ruhigung unserer W irtschaft beitriigt, denn ohno Zu- 
sammenarbeiten vbn Unternehmer und Arbeitnehmer 
konnen wir dom deutschen Volke keine gliickliche Zu- 
kunft aufbauen.

An aen Vortrag sehloB sich eino ausgedohnto und sehr 
angeregte A u ssp rach e  an, in der das Fur und Wider 
der von Dr. Reichert besonders eingehend behandelten 
Fragen der W irtschaftspolitik und der Ein- und Aus
fuhrregelung erórtert wurden. Sie ergab, wie der Vor- 
sitzende in einem SchluBwort ausfuhrte, daB die Forde- 
rung einer beschleunigten A n n ah e ru n g  a n  d ie  W elt- 
m a rk tp re iso  g ew ich tig en  B ed en k en  begegnet sei, 
und daB dieS3 Lebensfrage der deutschen W irtschaft einer 
weiteren Priifung bcdiirfe, zu der die Aussprache in dor 
Hauptversammlung des Voreines Deutscher Eisen- und 
Stahl-Industrieller einen wertvollen, die ganze Angelegen- 
heit fordernden Beitrag geliefert habe.

Der vorgesehene Vortrag von Steuer-Syndikus Bouok 
uber die n euon  S te u e rv o r la g e n  fiel aus.

Deutsche Gesellsehaft fur Metallkunde.
Im  Gescliaftshauso des Vereins deutscher Ingenieure 

fand am 27. Noyember 1919 unter zahlreicher Beteiligung 
hervorrugender Vertreter von Wissenschaft und Industrie 
eine eindrucksvolle Sitzung sta tt, die sich m it der Frage 
der Erforschung der Metalle beschaftigte und einstimmig 
die Grundung einer „ D e u tsc h e n  G e se llse h a ft fiir 
M e ta llk u n d e "  vollzog. Die Bedeutung dieser Gesell- 
schaft t r i t t  besonders deutlieh zutage, wenn man bo- 
rueksichtigt, was vor dom Kriege auf dom Gebiet dor 
Metallforschung versaumt worden ist. Ais im Mai 1915 
die Beschlagnahme der Metalle vom Kriegsininistcrium 
verfugt werden muBte, stand dic gesamte deutscho Indu
strie vor der schwierigsten Aufgabe, die ihr je zugemutet 
werden konnte, das war, Ersatz fiir Kupfer, Zinn, Nickel, 
Blei, Aluminium und dereń Legierungen zu besehaffen. 
Ais einzigen Ersatz gab es nur dio beiden Rettungs- 
metalle, Zink und Eisen, m it denen alles bowaltigt werden 
sollte. Jedo Industrie, sei cs Bergbau und Huttenwcsen, 
Elektrotechnik, allgemeincr Maschinenbau, ' Lokomotiv- 
bau, Schiffbau, Automobil- und Flugzeugbau sowio die 
weitesten Kreise der metallverarbeitenden Industrien, 
wie z. B. Spielwarenindustrie, Uhrenindustrie, optische 
Industrio usw., war gezwungen, nach Ersatzmetallen und 
Ersatzlegierungen zu suchen, dereń physikaliseho, che- 
mische und technologisehe Eigenschaften erst crforscht 
werden muBten. U nd hier klaffte die gro Be L ucke.d ie  
nur durch eino weit ausgebaute und wissenschaftlich tief 
erfaBte Metallkunde hatte  ausgefullt werden konnen. Diese 
Łucko dureh Austausch von Erfahrungen und durch 
weiteren Ausbau der Metallkunde, insbesondero durch 
Forschungsarbeiten, auszufullen, ist die Aufgabe der 
neugegriindeten Deutschen Gesellsehaft fiir Metallkunde.

Ais Vorsitzonder wurde einstimmig Geh. Regierungs- 
ra t Professor E. H eyn  gewahlt und ais Geschaftsfuhrer 
Professor Dr. K essn e r, beide von der Technischen H och
schule in Charlottenburg. Die Gesehiiftsstelle der neuen 
Gesellsehaft befindet sioh im Geschaftshause des VereinB 
deutscher Ingenieure, Berlin NW 7, SommerstraBo 4 a.
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Pątentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

4. Dezember 1919.
Kl. 4 c, Gr. 18, R  47 018. Wasseryorlage fur autogene 

SchweiBanlagen. German Rost, Ludwigshafen a. Rh., 
Kanalstr. 105.

KL 10 a, Gr. 12, C 28 303. Vorriclitung zum Ein- 
schwenken des Bodenyersehlusses von Vertikalkammer- 
ófen in die SchlieBlage. F. J . Collin, Akt.-Ges. zur Vcr- 
wertung von Brennstoffen und Metallen, Dortmund.

Kl. 10 a, Gr. 22, F  39 090. Verfahren und Vorrich- 
tung zur Mei!erverkohlung in Ocfen._ Max Fritz, Bremen, 
Schonebeckor Str. 134.

Kl. 12 r , Gr. 1, L  45 766. Yerfahren zum Schwelen, 
Destillieren und Vergasen yon Kohle; Zus. z. Fat. 303 954. 
33ipl.«3Tlfl. Theodor Limberg, Halle a. S., Dorotheenstr. 18.

K L 18 a, Gr. 6, B 88 897. Dnrch eine feuerfeste Masso 
geschutzter Kopf fiir Blasformen an  Hochofen u. dgl. 
Eduard Born, Siegen, Westf., Ziogeloistr. 30.

KL 21 h, Gr. 11, M 63 908. Elektrodenabdichtung 
fur eloktrische Schmelzofen o. dgl._Maachinenbau-Anstalt 
Humboldt, Koln-Kalk.

K L 74 b, Gr. 8, B 85 348. Vorrichtung zur Fern- 
anzeige der Umdrchungsgeschwmdigkeit und -richtung 
einer Maachinenwelle. ®t.>Qnc(. Erich Beckmann, Han- 
noyer, Oeltzenstr. 19.

8. Dezember 1919.
Kl. 4 c, Gr. 22, H  76 591. Absperrschieber fur Gas. 

und Wasserleitungen. 2)ipI.»Qnę;. Otto Hausen, Schwein- 
heim b. Aachaffenburg.

KL 10 a, Gr. 17, H  77 110. Kokslosch- und Verlade- 
anlage m it einem 'vor der Ofenbatterie fahrbaren Wagen, 
der wahrend des Druckens des Koksbrandes verschoben 
und dann einer Loschstello zugefuhrt wird. Gebr. Hinsel- 
mann, Essen, Ruhr.

Kl. 12 e, Gr. 2, P  38 304. Verfahren boi der elek
trischen Reinigung staubhaltiger Gase. Dr. Hermann 
Piining, Munster i. W., Neuplatzstr. 26/27.

K l. 21 h, Gr. 11, R  46 233. Verfahren zur Herstellung 
yon fur Elektroden besonders geeigneten Kohlenstoff- 
tragern. Rombacher Huttenwerkc und Jegorlsrael Bronn, 
Rombach, Lothr.

KL 31 e, Gr. 8, L  14 757. Verfahren zur Herstellung 
yon Modellplatten m it symmetrisch auf derselben Platten- 
seite angeordheten Modcllhalftenpaaren. Wiliy Laza- 
rowicz, Berlin-Steglitz, Zimmermannstr. 12. *

Kl, 48 b, Gr, 6, H  75 075. Verfahren zum Trooken- 
yerzinken von Mctailbandern. Max Haas, Reielienhain 
b. Chemnitz.

Kl. 49 f, Gr. 4, Z 10 771. Yorriehtung zum H alten 
und Wenden regelmaBig vieleckiger Schmiedestucke fiir 
mechanische Hammer; Zus. z. Anm. Z. 10 245. August 
Zenses, Remseheid-Haddenbaeh,

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.'5
8. Dazembcr 1919.

KL 10 a, Kr. 725 473, Vorrichtung zum Einfuhren 
von Brennstoffen in einen niechanischen Ofen zur Ent- 
gasung unter LuftabschluB. Albert Zayelberg, Hohen- 
lohehutte, O.-S.

KL 10 a, Nr. 725 474. Vorrichtung zum Austragen 
der Ruckstande boi der Entgasung von Brennstoffen in 
niechanischen Oefen unter LuftabachluB. Albert Zayel
berg, Hohenloliehiitte, O.-S.

Kl. 21 h, Nr. 725 009. Elektrische SchweiBmaschine. 
Moll-Werke Akt.-Ges., Seharfenstein i. S.

KL 24 a, Nr. 724 839. F ur Kohle und Gas yerwend- 
bare Feuerung. Paul FueB, Berlin-Steglitz, Diintheratr. 8.

J) Die Anmeldnngen liegen yon dem angegebenen Tago 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhcbung im Patentam te zu B e rlin  aus.

KL 31 c, Nr. 724 515. AusguBtrichterfur GieBpfannen, 
C. SenBenbrenner, G. m. b. H., Dusseldorf-Oberkaascl.

Kl. 31 e, Nr. 724 836. Formkasten. Wilh. Bossel- 
mann, Milspe.

Kl. 49 h, Nr. 725 053. Elektrische SchweiByorrich- 
tung. Meyer, Roth & Pastor, Cóln-Raderberg.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 18 C, Nr. 312 540, vom 30. August 1914. Zusatz 

zu Nr. 312 151. H e in r ic h  N e t tg e n s  in  B ase l. Zemtn- 
łier- und Harteverfahren unter Verwendung leichtschmelz- 
barer und verdunstbarer Stojfe, wie Kochsalz, K ali, Kali- 
salpeter und koHenstojfhaUiger Korper.

Das Y erfahren is t fur den H artę- und Temperofen 
nach P aten t 312 151 bestimmt. Auf den Boden des 
Hiirteraumes kom m t zu un terst eine warmeubertragende 
Sehicht (Blei o. dgl.), und auf diese eine zweito Schicht 
aus loichtsehmelzbaren und yerdampfbaren Stoffen 
(Kochsalz, Kali, Kalisalpeter). AuBerdem wird uber den 
Rost noch eine dritto  Schiclit auBgebreitat, die'aus kohlen- 
stoffhaltigen Stoffen (Knochen, Leder) besteht. In  diese 
werden dio zu behandelnden Gegenstande eingebettet. 
Darauf wird eine HartguBspane, Sand, Glaspulyer usw. 
enthaltendo Masse aufgebracht, die zu oiner abschlieBen- 
den Decke zusammeribackt.

KL 21 h, Nr. 312 569, yom 22. Soptember 1917. 
W e s td e u ts o h e  T h o m a s p lio s p h a t-W e rk e  G. m. b. H- 
in  B e rlin . , LiclUbogenofen zum Einschmelzen festen E in- 
3atzes, bei dem durch Bewegen des Ofens die Lage der Be
schickung zum Lichtbogen verschiebbar ist.

Ein gleichmaBiges Niederschmelzen des festen Ein- 
satzes soli dadurch erzielt werden, daB der Liclitbogeń 
und die Beschickung gegeneinander und unabhiingig von-

einander yerschiebbar eingerichtet sind. Dazu kann 
beispielsweise dor Lichtbogen in der Richtung der Dreh- 
achso b — b des Ofens duroh Verstellen der soitlich un- 
abhangig yom Ofen angebauten Elektroden a  yersehoben 
werden. Dio Verschiebung der Beschickung in  senkreehter 
Richtung wird durch Drehcn des Ofenkorpers c um seine 
Drchachse bewirkt. ZweckmaBig sind dio Elektroden so 
angeordnefc, daB ih r Scheitelpunkt unterhalb der Dreli- 
achse des Ofens exzentrisch angeordnet ist.

Kl. 18 b, Nr. 312 905, vom 13. Februar 1918. F r i tz  
W ee ren  in  N eu k o lln . Artnaturpiatte fur Ofenteile, deren 
Ausniauerung starker Abschmelzung unterworfen ist.

Die Armatur- 
p ia ttea  ist auf bei
den Sei ten mit 
Rippen b ver- 
schen, die innen dem feuerfesten TJeberzug H alt geben 
und auBen fur gute Kuhlung sorgen.

KL 24 e, Nr. 312 720, yom 23. Marz 1916. E r n s t  
S c h ie s s e r  in  R u d e r s d o r f  i. d. M ark . Verfahren zur 
Reinigung des aus dem Gaserzeuger austretenden, aus Braun- 
koJile o. dgl. gewonnenen Sauggaeęs.

Das aus dem Gaserzeuger austretende Sauggas wird 
in  der Rohrleitung ausschlieBlieh einer trockenen Kuhlung 
unterworfen und dann durch einen der Saugmaschine 
yorgeschalteten, m it Prailkorpem  angefullten Abscheider 
gefuhrt. In  dieaem schlagt sich der Wasserdampf mit 
den Beimengungen des Gaaes nieci er. Bcide konnen daraus 
durch Ablassen entfernt werden.
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Statistisches.
Die Leistung der Walzwerke einschlieBlich der mit ihnen verbundenen Sohmiede- und PreBwerke im Deutschen Reiohe

im Oktober 1919').

Khclnland 
und West- 

falen 

t

Schlesien

Sieger- 
land, Kr. 
Wetzlar 

a. Bessen- 
Nassau

t

Nord- Ulic 
Mittel- 

deutsch- 
land

t

Sachsen

t

SUd-
deutoch-

iand

t

Saargeble’ 

und bayr. 
Rhelnpfate 

t

Insgesamt

t

1919

t

1918

t

O k to b e r

Halbzeug, z. Absatz bestimmt 41 845 9 721 2 385 3 622 81 - 1457 56 111 65235

Eisenbahnoberbauzeug . . . 45 202 4178 2 038 1 520 1 700 455 55 093 66 973
Trager ..................................... 12 656 5 438 — 10878 1 937 718 2 079 33 706 33 087
Stabeisen und  SonBtigo Form- ■

e is e n ..................................... 150 895 27 024 2 664 12 822 10 179 4 851 18 430 226 865 210 120
2109G 1 533 — — 17 27 3 236 25 908 25 581
39 379 5 923 — — — — 1 575 46 8 77 61323

Grobblebhe, 5 mm und
d ariib e r................................. 46 923 .7 971 1948 2 779 1528 — 2 312 63 461 60 231

Mittelbleche, 3 —5 mm . . . 6 147 949 154 2 020 1 495 — - 358 11 123 13 222
Feinbleche, 1—3 mm. . . . 7 936 1647 2 664 354 . . — . 407 308 13316 22 615
Feinblecho, 0,32 — 1 mm . . 11 556 6 387 3 692 1 426 — 748 359 24167 23 228
Feinbleche, bis 0,32 mm . . 2 543 268 621 — — — 14 3 446 3 915

1 945 — 95 — ■ —  , — — 2 040 2 603
Rohren ..................................... 20 690 4 881 — 107 1 500 960 1500 29 638 37 116
Rollendes Eisenbahngeriit. . 22 757 3 402 — 1066 1375 35 —■ ■ 28 635 20 852
Schm iedestiicke..................... 15 113 1 492 — 319 32S — 79 17 331 25 740
Andere Fertigerzeugnisse . . 6 553 2 450 — — — — — 9 003 18 204

Insgesamt (ohne Halbzeug) ■ V
Oktober 1919 411 389 73 543 11838 33 809 19879 9446 30 705 590 609 —
Oktober 19183) 543 97-J, 75 567 25 935 50 150 16 966 11124 73 632 — 797 318

Anzahl der Betriebe . . . . . . . . . 429

J a n u a r  b is  O k to b e r  1919’)

Halbzeug, z. Absatz bestimmt 405 741 41 567 10 788 57 514 4 045 — 37 064 556 719 670 901

Eisenbahnoberbauzeug . . . 372116 37 833 _ 31 839 11 124 12.160 35 010 500 088 732 251
Trager ..................................... 142 749 33 138 — 74186 12 393 12 397 61418 336 287 280 011
Stabeisen und sonstigo Form-

e is e n ..................................... 1 16 S 638 179 994 18 127 109868 65 658 44 084 218718 1805 087 2 115 029
155 490 10641 — — 883 1 132 27 639 195 785 253 690
322 687 48 541 — — — — 27 081 398 309 596 881

Grobbleche, 5 mm und
d ariib e r ................................. 361406 55 667 18 752 26 845 8 634 — 38 096 509 400 618 018

Mittelbleche, 3—5 mm . . . 47S85 7111 2 124 12 265 8 174 173 6 601 84 333 126 956
Feinbleche, 1—3 mm , . . 77 029 14 920 31673 3 390 103 1638 7 321 136 074 235 059
Feinbleche, 0,32—1 mm . . 85 981 42 651 35615 8 384 1 283 3 274 15 628 192 816 229 973
Feinbleche, bis 0,32 mm . .\ 25 500 1 552 4 303 53 _ 574 2163 34 145 35 856

12 117 — 2 451 — — — — 14 568 27 329
Rohren ................................. 137 210 28 461 — 948 9 705 9 359 19153 204 836 377 143
Rollendes EiSenbahngerat. . 176 992 25 108 _ 9 227 10 275 703 — 222 305 204 371
Schm iedestiicke..................... 97 837 14 714 — 3 002 2 148 98 1 170 118 909 303 787
Andere Fertigerzeugnisse . . 41 151 19 983 222 — — — 651 62 007 223 442

InSgeSamt (ohne Halbzeug)
Januar bis Oktober 1919 . i 224 788 520 314 113 267 280 007 130 386 85 598 460 649 4 815 009 —'
Januar bis Oktober 1918’ ).■ i

5557 073 792877 245 050 485125 175 700 122 628 783 400 8 161853

i) Naoh dor Statistik des Vereins Deutscher Eisen- und. Stahl-Industrieller. 
*) Teilweise beriohtigte Zahlen.
*) EinschlieBlich GosohoBstahl.



1608 Stahl and Eisen. Wirtschaftlichc. Rundschau. 39. Jahrg. Nr. 51.

Spantens Bergbau und Eisen'ndustrie Im Jahre 1918.
Naoh dor vom Consojo do Mineria yeroffentlichteń 

amtlichen spanischen S tatistik1) wurdon wiihrend dos 
Jahres 1918, verglichen m it den Ergebnissen des vorher- 
gehondon Jahres. in Spanien gefordert bzw. erzeugt:

Minerał biw. Eraougnia 1918
t

1917
t

S teinkohlen................................. 6 134 988 5 042 213
A n th raz it..................................... 377 216 324 756
B ra u n k o h le n ............................. 726 348 637 841
Stcinkolilonbriketts..................... 409 728 499 447
K o k s ............................................. 630 210 542 767
E is e n e r z ..................................... 4 692 651 5 551 071
E isenorzbriketts......................... 17 S12 219 757
S c h w e fe lk ie s ............................. 590 008 376 918

77 714 57 474
Wolframerz ................................. 4 555 546
R o h e ise n ..................................... 386550 357 699
Ds zum Verkauf . .................. — 104 261
Eison-und Stahlerzougnisso . . 303 206 470 241

Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten.
Ueber die Leistungen der Koka- und Anthrazit- 

hoohoten der Vereinigten Staaten im O k to b e r  1919, 
yerglichen m it dem vorhergchondcn Monate, gibt folgende 
Zuaammenstellungs.i AufschluB: Okt. 1918 Sept. 1919

1. Gesamterzeugung . . . .  2 009 869 2 520 4833)
D arunter Ferromangan

und Spiegeleisen . . .  20 562 19 8253)
Arbeitstagliche Erzeugung 64 834 84 0153)

2. Anteil der Stahlwcrks-
gcscUschaften . . . .

Daruntor Eerromangan 
und Spiegeleisen . . .  — —

3. Zahl der HochóFen . . . 432 433
Davon im Eouer . . . .  217 163s)

1 415 576 1 921 6813)

*) Nach Tho Iron and Coal Trades Roview 1919,
10. Okt., S. 468. — Vgl. St. u. E. 191S, 21. Nov., S. 1092.

*) Ir. Tr Rev. 1919, 6. N ot., S. 244. — Vgl. St. u. E. 
1D19, 4. Dez., S. 1 25.

3) Beriehtigte Zahlen.

In  den ersten zehn Monaten dieses Jahres wur
den insgesamt 25 907 117 t  Roheisen erzeugt,- gegen 
32162 018 t  im gleichen Zeitraum des Jahres 1918 und
32 594 295 t  in den orsten zehn Monaten des Jahres 1917.

Die Eisenerzforderang der Vereinigten Staaten Im Jahr« 
1918.

Naoh dem „United States Geological Suryey" be- 
lief sich die Eisenerz ordorung der Vereinigten Staaten im 
abgclaufcnen Jahre auf 70 772 810 t  gegen 76 493 473 t  
im Jahro 1917, hatto somit eine Abnahme von 5 720 663 t  
oder 7,5 %  zu yerzeichnen. Getrennt nach don einzelnen 
Staaten yerteilte sioh dio Forderung wiihrend der boiden 
letzten Jahro wie folgt:

1918 1917

M in n eso ta ......................... 42 625 232 45 308 756
M ic h ig a n ......................... 17 169 730 18 154 499
Alabama ............................. 5 846 698 7 150 310
W isc o n s in ......................... 1 106 781 1 221 471
New York . . . . . . . 920 678 1 325 180
P en n sy ly an io n ................ 530 962 555 447
W y o m in g ......................... 455 050 552 548
New J e r s e y ..................... 430 301 497 782
Virginia ............................. 420 673 477 421
T e n n e sse e ......................... 415 497 516 665
New M e s ic o ..................... 272 965 241 017
G e o rg ia ............................. 268 836 230 256
Uebrige S taaten . . . . 309 407 262 115

Insgesamt 70 772 810 76 493 473

Dio Verladungon yon den Bergwerken beliefen sich 
auf insgesamt 73 173 541 t  im Werte von 244 368 147 $ 
gegen 76 782 378 t im Werte von 238 260 444 S im Jahre
1917. Die Abnahme betrug somit im Beriehtsjahre 4,7 %, 
dem aber infolge der erhohton Preise ein Wert-Mehr- 
ertrag von 2,6 % gegenubersteht. Der Durchschnittspreis • 
f. d. t  ab Bergwerk stellte sich auf 3,39 $ gegen 3,15 $ 
im Jahre 1917. Die Vorrate der Gruben an Eisenerzen 
sankon von 11 179 904 t  im Jahre 1917 auf S 607 U51 t 
zu Ende des Berichtsjahres, gingen also um 23 %  zuriick.

Wirtschaftliche Rundschau.
Die Arbeitszeit im Ruhrkohlenbergbau. — Der A u s 

schuB  zu r P r iifu n g  d e r A rb e its z e i t  im  R u h r 
k o h le n b e rg b a u  hat am 8. Dezember 1919 seine 
Tiibigkeit wieder aufgenommen. Es wurden die Be- 
ratungen doa Unterausscliusses iiber dio Frage der 
B e sc h a ffu n g  v o n  W o h n u n g sg e le g e n h e it fiir dic 
groBe Zahl nouer Arbeiter, die dem Bergbau zur Sfcoige- 
rung der Kohlengewinnung zugefuhrt werden sollen, 
yorgelegt und besprochen. Der UnterausschuB kam zu 
der Ansicht, daB m it einer Besserung in dor Wohnunga- 
frage in absehbarer Zeit wegen der Schwierigkeit in der 
Materialbeschaffung n ic h t  zu rechnen sei. Weiter 
kam zur Sprache, daB man auch bei den Beratungen uber 
B e rg a rb e i te r h e im s ta t te n  zu dem SchluB gekommen 
sei, die Errichtung -von Wohnungen fur etwa .100 000 
Bergleute werde drei bis fiinf Jahre erfordern. Dabei sei 
zu bedenken, daB sich inzwischen die Kohlennot noch 
yersohiirfen, die Eisenerzeugung weiter zuriickgehcn 
und dor Materialmangel noch zunehmen werde. Bei 
der Behandlung der Frage der weiteren Einstellung von 
ArUeitslosen auf den Zechen wurde festgestellt, dafi eino 
Reihe yon Zechen keine neuen Arbeiter mehr einstellen 
konnen, weil sio dafur keine Unterkunft haben. Seit Mai 
1919 hat sich die Gesamtzahl der Belegschaften der 
Zechen des Ruhrreyiers um 51 000 Mann erhoht. Von 
seiten der Arbeitnehmer wurde angćregt, dureh behord- 
lićhen Druck oder ZwangamaCnahmen fruhere Berg- 
arbeiter wieder ihrem alten Beruf zuzufiihren und weiter

dio Heranziehung neuer Arbeitskrafte dadurch zu er
reichen, daB man den Arbeitslosen, die im Kohlenberg- 
bau Arbeit nehmen wollen, aber gezwungen sind, ihre 
Familien zunachst an ihrem bisherigen Wohnort zu be- 
lassen, die Arbeitalosenunterstutzung fiir diese Zeit teil
weise weiterzahlt. Ein anderer Vertreter der Arbeit
nehmer liięlt ebenso wic die Zechenvertreter die zwangs- 
weise Heranziehung von ArbeitskriLften fur sehr bedenklich.

Am 9. Dezember wurden dio ' Verliandlungen nach 
weiteren lebhaften Ausoinandersetzungen zwischen don 
Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu 
Ende gofiihrt. Die Zeehenyertreter wiesen darauf hin, 
daB gegenwiirtig 10 0001 taglich von den Haldenbestiinden 
der Zechen abgefahren werden. Wenn Endo Februar 
dieso Bestiindo yerschwunden scieh, werdo ein starkor 
Ausfall im Kohlonversand eintreten, der nur dureh eine 
yermehrto Forderung auszugleichon soi. Einer ent- 
aprechenden Vermehrung der Belegschaft um 12 000 Mann 
monatlich stehe der Wohnungsmangel entgegen, so daB 
eine Steigerung der Forderung nur dureh eine e rh o h te  
A rb e its z e i t  zu erreichen sfli. Die Arbeiteryertreter er- 
kliirten demgegenuber dio Frago einer V e rla n g e ru n g  
d e r S e h ic h tz e it  fu r  v o lls t iin d ig  e ro r te ru n g s -  
u n fah ig . Im  Gegenteil wurden sie yon ihrer Forderung, 
ab 1. Februar die se c h s s ti in d ig e  A rb e ita sc h io h t zu 
v e r la n g e n , n ic h t  ab g eh en . Wenn diese Forderung 
nicht bewilligt werde, wurden die Bergleute ihre D u rc h 
fu h ru n g  erzw ingon . Yon Arbeitgeberseite wurd«
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dazu erklart, oine weitere Verkurzung der Schichtzeit 
soi nur durch z w iseh o n a  t a a t l  icho  R eg e lu n g  moglich.

Der Vo sitzendo, Professor Dr. F ra n k o , wies auf dio 
furchtlmro Gefahr fur das ganze Wirtsihaftsleben hin, 
wenn in dieser Frago koino Einigung erzielt werden konnte. 
Die Vorbedingung fiir dio sofortige Einfuhrung der Sechs- 
stundenschicht wiire nicht gegeben. Wenn wir den an 
uns gestellten Forderungon n elit nachkommen konnten, 
muBte m it der feindlichen Besetzung des Ruhrkohlen- 
gebiets gerechnet worden. Unter don franzósischen 
Bajonetten werdo auch dio Acht- und Neunstundenschicht 
wi der eingefiihrt werdon. Pro essor Franke mach te 
sclilieBlich einen V e rm itt lu n g s v o rs c h la g , m it dem 
aich der AussehuB in der Naehmittagssitzung eingehend 
beschaftigte, ohne daB indessen eine Einigung herbei- 
gefuhrt werden konnto. Professor Franke forderte erneut, 
zu versuchen, eino zwischenstantlicho Regelung der Arbeits
zeit im Bergbau herbeizufuhren, und sclilug die Bei- 
behaltung der Siebenstundenschieht unter besonderer 
Bezahiung der siebenten Stunde vor und auBerdem Ueber- 
stunden, fur dio neben entsprechender Bezahlung auch 
Nalirungsmitlel, Bek eidungsstucke usw. gewiilirt werden 
sollen. AuBerdem soli mit dem Bau von Bergarboiter- 
wohnungen sofort begonnen werden.

Die Arbeitnehmeryertreter hieiten indessen im Laufo 
der Verhandlungen an ihrer Forderung auf Einfuhrung 
der Seehsstundonschieht fest. Es wurde daruber eine 
A b s tim m u n g  herbeigefuhrt, bei der sich samtliche Aus- 
schuBmitglieder mit Ausnahmo der sechs Arbeitervertreter 
dahin aussprachen, daB oine E in fu h ru n g  d e r  S echs- 
s tu n d e n s c h ie h t  zum  1. F e b ru a r  n io h t m og lich  
sei. Dio Arbeitervertreter machten dann noch enen  Yor
schlag, eine Arbeitszeit von 11/„ Schicht einzufiihren, mit 
dem sich aber dio Arboitgebervertreter wieder nicht ein- 
yerstanden erkliirten, weil darin oine Anerkennung der 
Sechsstundenschieht liege. Dio Beratungcn' des Aus- 
schusses sind also ohno  E rg e b n is  geblieben. Ein 
wciterer Antrag, wonach der AussehuB eino Aufgabo 
fur erlediut halt, sich aber der Regierung weiter zur Ver- 
iugung Btoilt, wurde m it allen gegen die St.mmen der 
Arbeitnehmer angenommen.

*  **
Wio tief dio bestehende Kohlennot in unser W irt

schaft sieben o'ngreiffc, zoigt rioben den tiiglichen Mel- 
dungen yon Botriebseinstellungen d!e folgende E n t-  
sch lieB u n g , d!e in einer gemeinsamen Versammlung 
von Obleu on dor Betriebs- und Zechenrato der groBen 
Werko des Dortmundor Bezirks angenommen wurdo und 
in der es u. a  heiBt:

Getragen von dem VerantwortlichkeitegefOhl gegen- 
iiber den hungernden und frierenden Arbeitskameraden 
und dereń Frauen und Kindern erkliiren sich die Betriobs- 
rate bereit, den Kameraden zu ompfehlen, Uoberschichten 
zu yerfahren unter der V o ra u sse tz u n g , daB den Be- 
t r ie b s r a to n  dio v o lle  K o n tro l le  uber d e  durch 
die Uebersehiehten erzielten Kohlenmengen eingeraumt 
wird. Wird uns dieses Bestimmungs- und Kontrollrecht 
yollstiindig eingeraumt, erklaren wir uns beroit, den Kame- 
rnden nnf don Z^chen die Annahme dieser Resolution 
w.irm zu o • p'cluon. I  n Interesse de • Auf cohlcrha t  ing 
u> s o re r  A -beitskraft roussen wir jedoo i yor.angen, daB 
den B ^garbeitern  fiir dieso Uebers:undcu ein annch u- 
barer Lohni u  eclilng gcwahrt wird. Von der Regierung 
und den maBgebenden Stollen wird aber mit Bcstimmthcit 
erwartet, daB alles getan wird, um den guten Willen der 
Bergarbeitcr zu unterstutzen. Hierzu gehort vor allen 
Dingen die Gestellung von ausreiehenden Betriebsmitteln, 
Forderwagen usw.

D e r Reichsierband der deutschen Industrie und die 
Ausfuhrzolle. — Eine vom Reichsyerband der deutschen In
dustrie cinborufene, von Vertretorn der Fachgruppen, land- 
wirtschaftlichen Vcroinigungcn und AuBenhandelsstellen 
sowie yon fuhrenden Industriellen aus don yerschiedensten 
Gegenden Deutschlands zahlreich besuchto Yersammlung

sprach sich m it aller Entschiedenheit gegen dio E in 
fu h ru n g  von  A u s fu h rz o llc n  aus. Solche Zollo 
wurden mit der wiclitigsten und dringlichsten weltwirt- 
sclmfiliclien Aufgabo Deutschlands. durch dio Ausfuhr 
seiner Erzcugnisse die Lasten des Friedensyertrages ab- 
zuburden, in schiirfstem Widerspruch stehen; sie wurden 
aber auch ihren Zweck, dio Preise der Ausfuhrwaren auf 
Weltmarkthdhe zu bringen, nicht erreichen, weil sio ent- 
wedor zu hoch odor zu niedrig sein wurden. Es sei tech- 
nisch nicht moglich, die Ausfuhrzolle den Bediirfnissen 
der einzelnen Ausfuhrihdustrien anzupassen, und es sei 
ferner politisch nicht moglich, dio Ausfuhrzolle nach der 
Yaluta dor einzelnen Ausfulirlandcr abzustufen. Dio 
Vcrschleuderung deutscher Worto ins Ausland kann nicht 
durch Ausfuhrzolle, sondern nur durch straffe Ueber
wachung der Ausfuhr und der Ausfuhrpreiso unter maB- 
g e b e n d e r  B e te ilig u n g  d e r  S e lb s ty e rw a ltu n g s -  
O rg a n is a tio n e n  dor deutschen W irtschaft yerhindert 
werden.

Der augnbliok'iche Stand d r  norweghchen El:en- 
indu'trle. — Dio norwesischo Eisouinluntrie maclito 
wahrend dos K rio g eB  einon ertmtlichen Anlauf, noue 
Einenwerko zu schaffen, jedoch kam fiir diose Unter- 
nelimungen dor Kriog viol zu frllb zu eiuom End>-, so 
duB Neuanlagon teils iiberhaupt nicht f e r t i g j j O H to l l t ,  
t-ils wied«r stillgeleirt wurden. Gegonwiirtig sind 
folgendo W erko, gogliedert nach der A rt der Erzeu- 
gung, zu nonnen, yon denen abor einzelno aufler Bo- 
triob gosotzt wind oder die A rbeit noch nicht auf- 
gouommen haben:

Fiir R o h o i s o n  die W orko:
1. A. S. Tinfos in ElektroSfen,
2. Nos Jornyerk in oinem Holzkohlonliochofen,
3. Ulofos in Elektroiifon.

Fiir S ta l l i  in gogossenon Blóckon (StahlgieBeroien, 
dio don GieBoroion der W orften angegliedort sind, 
scheidon hior aus, ebenso die kloinen AnUiron mit 
einem oder m ehreren kloinen Elektroofen fQr E lektro
stahl oder Ferrolegierungon, wolcho sind: Norsk
Smeltoverk, Porsgrund, Ilangesund Elektro Staalyerk,
O. MuBtad u. Sou, K jelsaas, Patroufabrik Ranfoss, 
Tónsberg Elektrontaalindustrie u. a. m.):

1. Christiania Spigervorke,
2. Christiania Staalyerk,
3. Stavanger Staalvork;

erstereB hat nur Martiniifen, wiihrond dio letzteren 
neben Martinofon Eloktroofon benutzen.

Fiir S t a h l g u B  u n d  S c h m i e d e a t f i c k e :
1. Christiania Staalyerk,
2. Stayanger Staalyerk.

Fiir W a l z o r z o u g n i s B e :
1. Nos Jernyork, und zwar stollt eB S tabstahl in 

Tiegolgufiąualitat, auch In E isenqualitat b e r;
2. Christiania Spigoryerke; sie walzen Stab- und 

Feineisen, auch Dralit, die meiatons in den eigenon 
Yerarboitungsbetrieben zu Kleineisenzeug ver- 
arboitot w erden;

3. Nornic Val8ovork, das im Noyomber 1918 in Be
trieb, jedoch Anfang dieses Jah res wegen vor- 
schiodener Schwierigkeiten wiedor zum Śtillitand 
gekommen is t; es hat vier 'WarmwalzonstraBen 
fiir Fein- und WoiBbleche;

4. noue Anlagen fiir WalzerzengniBse hat im Bau 
das Christiania Staalyerk, das Grob- und Mit ol- 
bleche horstellen will. Hauptsachlich wegen 
Goldschwiorigkeiten ist der vor Jahresfria t be- 
gonnene Bau zum Stillstand gekoinmon;

5. das H am ar Staalyerk, eine im Kriege enUtandene 
grSBoro Anlage, umfaRsond ein Stahlwerk mit 
Martinnfen, dem ein Elektroofen beigeijebon wer
den soli, ein PreBbau, in dem ein Bandagenwalz- 
w erk zur Aufutellung kommen Boli, und eine 
Mittel-, Fein- and DrahtBtralio fiir alle moglichen

200



1010 Stahl und Eisen. Wirtschaftliche Rundschau. 39. Jahrg. Nr. 51.

Eisen- und Stahlsorten. Das W erk wird etwa im 
Friih jah r kommcnden Jalirea in Betrieb kom m en;

6. das Stayanger Staalverk, und zwar eine Mittol- 
und Feinstralie fiir W erkzeugstahl. Dieso Anlage 
kann in den ersten Monaten in Betrieb komnion. 
Goliefert wurde das W alzwerk yon einer am erika- 
nischen Firm a, dio Konstruktion abor soli recht 
yeraltet und das W erk diirftig eingerichtet sein, 
m it offenen Kammwalzgoriisten ohne Rollgange 
usw. G eplant war ein Stahl- und W alzwerk an 
der Sudkiisto, das SorUnds Staal- und Yalsovork 
bei Larvik, das jedoch wegon Sehwicrigkoiten der 
Strombesehaffung noch znletzt nicht zustando kam. 
W eiter ist die E rrichtung e in e B  groBen H utten- 

werkos bei Narvik, dem Erzhafen der schwedischen 
Erzauafuhr, beabsichtigt, das aus einem Hochofenwerk 
fur Koksyerarbeitung und einem Stahl- und W alzwerk 
fiir alle miiglichen Erzeugnisse bestehen soli. Dio 
Anlago ist noch in Bearbeitung, doch m acht die Gold- 
beschaffung Schwiorigkeiton.

W enn man das vorstehond kurzgefaBto Yerzeich- 
nis durch siu lit, wird man finnen, daB dio Eisenindustrie 
Norwogous noch recht unbedeutend ist, obwohl oin 
groBer Selbstvorbraueh besteht. A bnehm er sind yor- 
wiegend dio zahlreichen groBon und kleinen Scliiffs- 
worften, dann dio Hoch- und Tiofbauten, eudlich die 
K leinindustrie des L andei. Eine Entwickluni; is t fiir 
die Zukunft kaum anzunehmen, da die jetzigen Landos- 
und Weltverhaltni8so dio Aufbringung der notigen 
Gelder besonders fiir eino Eisenindustrie sohr schwierig 
gestalten. Ueldloute dor Roedereien, Schiffsworftou, 
der llolz- und anderen Grobindustrie, dio gewiB eino 
groBo Eisonindmtrio untorstiitzen und scbaffon konnten, 
B te llen  sich nicht zur Yerfugun"-. Dor S taat leg t' 
allerdings groBen W ort auf dio Schaffung einor oigc- 
nen Eiseninduntrie und kommt den berechtisjten Unter- 
stiitzimgsantr&gen auf Bewilligung einer Erzougungs- 
yergiitmig entgogen, w ar auch Mitte dieses Jah res 
bereit, den yerschiedcnon W erken gilnstigo Anleihon 
zu geben. Zulotzt waren os iibor 60 Millionen Kr., 
die von den einzelnen W erken und von untem ehm ungs- 
lustigen Kreisen beantragt waren. Der Storting lehnto 
jedoch alle Untcrstiitzungon yorlaufig ab und yertagte 
dio Sache auf nachsten Jah r. Beuoudors die Sozialisten 
sind jregen solche Unteratutzungon von Privatw erken 
und befilrworten nur eine V erstaatliehung der he- 
stehenden oder der goplanten Anlagen. Das staatliche 
W erk, die Patrononfabrik in Ranfoaa, erhielt boreits 
Gelder fiir die Anlage groBoror W alzwerke fiir Kupfer- 
und ilessingbloche bewilligt. Anscheiuend will man 
dieses W erk in den kommenden Jahren  noch weiter 
ausbauen.

Im iibrigen w irkt dor S taat nicht fordernd auf die 
Entwicklung der Industrie, Bondem m acht von seinem 
Recht, dio Benutzung von elektrischer K raft und den 
Ausbau der W asserkriifte zu bewilligen, oft durch 
ErlaB hemm ender Bedingungen ungeachickton Ge
brauch. Bei oiner Anlago werden z. B. nebon dem 
Bau von H ausern auch Schulon, Apotheken, Post und 
K rankenhiiuser yerlangt, Laaten, die ein neueB Unter- 
nohmen gar nicht trag ea  kann. Die Erm achtigungs- 
bedinguiigen sćhreiben w eiter yor, daB nur inliiudi- 
BcboH Kapitał yertreten sein soli, die Leitung darf nur 
aus Norwegom bestehen, Betriebsbeamte und Arbeits- 
leute durfen keine Auslander sein und nur bei der 
E infiihrung einer neuen Industrie wird eine bestimmte 
Anzahl der zu boschaftigcnden Auslander yorgeschrie- 
ben. Auch dieses ist hommond. Die Entwicklunga- 
moglichkeit der norwogischen Eisenindustrie ware an 
sich recht groB. Kohlen fohlen allerdings, denn dio 
auf Spitzbergen geforderte Kohleamonge wird im mer 
zu gering bleiben, da die groBe norwegische Handols- 
flotte und die iibrigo Induscrio weit m ehr Kohlo i ge- 
braucht, ais dio Fórderung betragt. Auch dio Einfuhr 
frem der Kohlen kann fa r die Eisenindustrie i/icht.

empfohlen w erdon; man wird also auf die Ausnutzung 
der W asserkriifte zuriickgroifen und sowohl dio lloch- 
iifen, wie die Stahl- und Warmofon der Walzwerko 
eioktriach beheizen miiisen. GroBe Itraftan lagen  lie- 
fern Strom in oigener Benutzung zu 40 bia 60 Kr. dio 
K ilowattstunde und Jah r, das sind etwa 0,5 bis 0,8 Óre 
dio K ilowattstunde. Der Ausfiihrung solcher „elek- 
trischen" Hutfenwerke diirfte praktisch nichtBim Wege 
stohen, doch is t es schwiorig, in Norwegen geniigond 
tilchtige Miinner und das notigo Gold zu finden, um 
oino solche Anlago zu bauen und zufriedenstellond zu 
botrcibon. Nach den Yerhaltnisnen zu urteilen, sind 
dieso Aussichton recht triibo und da man auslandischen 
U nternehm ern den Schiagbaum des Gosetzes yorhiilt, 
w ird man m it einer groBeren Entwicklung dernorwegi- 
schon Eisenindustrio yorderhand nicht rechnen konnen.

Trustbildung und Sozialisierung in der norwegischen 
Maschinenindustrie. — Uober den augenblieklichen Stand 
der Sozialisierungsbestrebungen und die Trustbildung 
innerhalb der norwegischen M a s c h in e n in d u s tr ie  ver- 
offentlieht die Zeitschrifb Farmami, Christiania, einen 
Bericht1), aus dem wir hachstehend das Bemerkenswcrtcste 
wiedergeben: Der SozialisierungsausschuB der norwegi
schen Gewerkschaften hat einen Vorschlag zur Soziali
sierung der mechanischcn Industrie ausgearbeitet. Dio 
Voraussetzungen dieses Vorsehlages liefern einen wichtigen 
Beitrag zur Beurteilung des neuen Kurses in der sozialen 
Entwicklung Norwegens und zeigen, daB dio Erorterung 
uber Betriebsrate und dic beiden bereits yorliegenden 
Vorsehlage zur Verstaatlichung iiuBcrst wichtiger Teilo 
der norwegischen Industrie in Kurze folgenschwere Ent- 
schcidungon bringen werden. Eine royolutioniire Stro- 
mung hat sieli in den letzten Jahren in der sozialen E n t
wicklung Norwegens und in der Auffasmng der arbeitenden 
Massen bemerkbar gemacht. In Wirkliehkeit ist die vor- 
geschobeno Stellung, wo man immer noch den Kampf 
fiir die U nantastbarkeit der priyaten Unternehmer fiihrt, 
schon langst durch eine Reihe regelnder Gesetzesbes im- 
mungen umgangen, und die Verstaatlichung ist bereits 
ein in die Wirkliehkeit umgesetzter Begriff dureh dio 
Ucbernahme der Eisenbahnen und eine Reihe wciterer 
Betriebe durch den S taat und ferner durch einen bereits 
je tzt yorhandenen, nicht ganz unbedeutendeń Staats- 
betrieb und durch die ordnendo Wirksamkelt, welche der 
S taat in den Kriegsjahren auBgeubt hat. Der siegroiche 
Vormarsch der neuen sozialen Gedanken ist eine Tat- 
sache, m it der gerechnet werden muB und dic ohne Frage 
einen Erfolg des Verstaatlichungsgedankens zeifcigen wird. 
Das Neue soli zur Sammlung und Einigkeit und nicht zur 
AufloBung und Schwachung des Wirtschaftslebens fuliren. 
Das soziale Eyangeiium der letzten 50 Jahro wird sich 
sehr wohl innerhalb des Staatssozialismus yerwirklichen 
konnen, man muB sich aber darauf besinnen, daB der innere 
Aufbau der Erzeugungsfahigkeit eines Landes yon aus- 
sehlaggebender Bedeutung fiir seine Stellung nach auBen 
hin sein wird. Aus den veroffentiiehten Vcrstaatlichungs- 
vorschiagen geht hcrvor, daB die Bildung oines groBen 
Einheitsorganismus angestrebt wird. Der bedeutendste 
bisher getiitigto ZusammensciiluB in dieser Riehtung ist 
die N o rsk  M a a k in in d u s t r i  A k tie s e ls k a p ,  dio eine 
Reiho industrieller B^triebo und Uhternełimungen inner
halb der mechonischen Industrio und der Bauindustric 
umfaBt. Die Gesellsehaft wurde Endo 1917 m it einem 
K ap ita lv o n  12,5 Mili. Kr., das spater auf 23 Mili. Kr. 
orhohfc wurde, gegrundet. Sie ist auBerdem m it bedeuten- 
den K apitalien in anderen Gesellschaften beteiligt. Man 
hat es hier m it einem Trust zu tun, der cs nicht allein 
auf eino Spezialisierung der Erzeugung der einzelnen 
Betriebe abgesehen hat, um einen groBeren Gewinn durch 
gemeinsamen Einkauf und Verkauf der fertigen Erzeug
nisse zu erzielen, sondern dieser ZusammenschluB bcabsich- 
tig t auch, eine weitere Erhohung des Gewinnes durch 
Monopolisierung einzelner Hcrstellungszweige, z. B. des

*) Vgł. Ueberseedienst 1919, 4. Nov., S. 610.
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Lokomotivbauea usw., herauazuschlagen. Die Erzeugnisso 
der Norsk Masldnindustri A. S. sind fiir Norwcgen von 
auRerordontlicher Bedeutung, da der offentłiehe Verkehr 
und dio Bauindustrie von ihnen fast yollstandig abhiingig

I sind. Ferner liegt dio norwegische Stahlerzeugung fast 
ganzlich in den Handen dieser Gesellschaft. Andere Be- 
triebe, z. B. innerhalb der Maschinengruppe, sind m it der 
Erzeugung yon Eisenbahnbauzeug fiir die norwegischen 
Staatsbahnen beschiiftigt. Die hier gesehilderteń Ver- 
hiiltnisse treffen nieht allein fur die Norsk Maskinindustri
A. S. zu, sondern sio sind bozeiehnend fiir die verworrenen 
Verlialtnisse in der ganzen norwegischen Industrie. Dio 
Vorschlage des Sozialisierungsaussehusses der norwegi- 
seben Geworkschaften finden naturlich nur bei der radi- 
kalen Prcsso giinstigc Aufnahme. Die Rtelluhg der,radi- 
kalen norwegischen Arbeiter ist jedoch ziemlich stark 
uhd ihr EinfluB anschcinend in Zunahme begriff en; .es 
durfte deshalb nicht giinzlich ausgeschlosaen sein, daB dio 
Sozialisierung wiehtiger Gebieto des norwegischen Ef- 
werbslebcns in abschbarer Zeit zur Tatsache -wird.

Zollerhohungen in Frankreleh. — Dureh oino Yer- 
ordnuiig der franzosiscShen Regierung sind fiir eine 
groBo Anzahl yon W aren Zollerhohungen eingefiihrt 
■worden. F iir dio einzelnen in B etracht kommenden 
Waron sind W ortziffern festgesetzt, dio zwischen 1,1 
und 3 scliwanken und m it denen der Betrag des nach 
dem Zolltarif zu erhobenden reinen Zollos zu verviel- 
fachen ist. Daa auf dieso Weise ormittelto Ergebnis 
stellt den zu entrichtenden Zollbetrag dar. Naoh einem 
nouerlichen ErlaB des Prasidenten der franziisischen 
R epublik ') gilt die Wertziffer 3 unter anderom fur 
folgende Eisenerzeugnisae: Einzelno Toilo yon Maschinen 
und Transmissionon aus nioht schmiedbarem FormguB; 
Teile von Maschinen, Steuerungen, Ilemmyorriclitungen 
usw. .aus geschmiedetem oder geprefitem Eisen und 
Stahl, FormstDcke aus Eisen odor Stahl oder aus 
schmiedbarem GuB, ferner Maschinentoilo aus zwei 
oder mehroron Metalleu (Schmi deison, Stahl, GuB- 
eiaen, roines oder m it irgendeinom der in don yorste- 
henden Ai tikeln genannton Metalle legiertes .Kupfer). 
Ausgenommen sind .jeweiiig diejenigen Ętilcke, die fiir 
landwirtachaftliche Maschinen bestimmt aind und mit 
diesen odor oinzeln oingofiihrfc werden.

S:hwierlge Verhaltnisre in der spanirchen Eisen- 
indu.tńe. — Alit dem AbschluB dos WaffenstillBtandes 
zw'incben den kriegfuhrenden Mficbten im N oytm ber
1918 hat :n der spanischon Eisenindustrie eine un- 
giinBtigo Entwicklung eingosetzt, die sieb immer weiter 
ausgedehnt hat utid je tz t auf ihrom llohepunkt an- 
gelangt ist. Die Naolifrage aus dem Auslando nach 
KriogHgerfit hat yollkommen aufgehort. Im Gegen- 
teil. haben die Regierungon der kriegfuhrenden Miichto 
ungeheuro Mengen yon Eisen- und Stahlwaren, die sio 
zu Endo des K rieges orworben hatien und dio Bie 
nictit m ehr yerwenden konnten, auf den M arkt ge
bracht, Ais notwendige Folgo haben die spanischen 
Hochofen ihro Erzeugung teils Behr yerringern, toils 
ganz einatellen mussen, da die ungeheuren Vorrfite 
Yorlfiufig unyerkiiuflich sind. AuBerdem h a t noch dor 
am erikanische Wrettbewerb eingesetzt, der mit seinen 
beBonders billigen Kohlen und groBen Erzeugungs- 
mitteln dio spanischen Preise orfolgreich unterbieten 
kann. Um der spanischen Eisenindustrie zu Hilfe zu 
kommen, muBte eine entaprecliende Abandorung dor 
Zollyorschriften eintreten. Ein aus Eisenindustriellen 
bestehender AuaacbuB bat sich daher an die spanische 
Regierung zur Erziolung gooignetor MaBnahmen ge- 
wandt. AuBerdem kfimo eino Herabsotzung der Eisen- 
proiso auf 150 bis 200 Pes. f. d. t, wio aio schon 
fruher yon spanischen Eisonhattonleuten beantragt 
worden ist, in Frago, um dureh niedrige Preise dio 
Sehwierigkeiten zu uborwieden, W elche Stellung dio

') S. a, Nachr, f. Handel, Ind. u. Ldw. 1919, 11. N oy.,
Sr. 7.

R egierung zu diesen beiden F ragen oinnehmen wird, 
ist noch zweifelhaft.

Allgemelne EIsktrizitats-Gesellschaft, Berlin. — Die
Erzeugung im abgelaufenen Gcsehaftsjahro 1918/19 litt 
unter haufigen Arbeitseinstcllungen ais Folgę -politisclier 
und wirtschaftlicher Kiimpfe. Bei einer gogen das letzte 
Friedensjahr ym cin Zehntel yerminderten Anzahl von 
Angestellten und Arbeitern betrugen dio Aufwendungen fiir 
Gehalter, Wirtschaftsbeibilfcn und Lolme 138 ‘Kil 300 Jt 
gegen 69 242 218 Jl im Yorjahro. Die erato Folgę der 
Żoitverhaltnisse ist- dio Yerminderung der Geldflussigkeit 
bei gleicbzeitigem starkom Anwachsen der Beatiinde, d>o 
yielfach ais halbfertige Erzeugnisso die Lager belasten und 
nioht zum Waren- und Geldumsatz beitragen. Auf die 
Dauer muB oin solcher Zustand zum Abbau des Gescl. iiftes 
und der Belegschaft fiihren. Zum Ausgleieh beabaiehtigt 
die Gcscllaehaft eine Vcrinchrungihrer Schuldyerschrcibun- 
gon. Die Maschinenfabrik und Apparatefabrik des U nter
nehmens beteiligten sich lebhaft an den auf Normalisierung 
und Typisierung gerichtetcn Bestrebungcn des Normen- 
ausschusses der deutschen Industrie. Die Betriebo in 
Oberschoneweido waren voll beschiiftigt; der Abbau der 
Rohstoffzwangswirtachaft erleichterte die Beachaffung 
yon Metallen und sonstigen Rohstoffen. Die Gliihlampen- 
fabrik arboitete zufriedenstellcnd; dureh den Zusammen- 
scliluB m it den Osramwerken steht sie yor neuen Auf
gaben. Die Turbinenfabrik erhdhte ihren Umsatz gegen- 
iiber dem Vorjahr; auch fiir Oelmaschincn geniigten dic 
Auftriige. In  der Lokomotiyfabrik wurden Vollbahn-, 
Abraum- und Grubenlokomotiven hergestellt und Aus- 
besserungsarbeiten ausgefuhrt. Das Stalilwerk litt unter 
Bctriebsstrommangel und lieferto die beschrfinkto E r-  
zougung zumeist fur don eigenen Bedarf. Bcsondere 
Anfragen lagen fur Erweiterungon und Neuanlagen 
in Berg- und Huttenbetriebcu vor; ebenso gingen zahl- 
roicho Bostellungen auf elektrische Betriebamittel auf 
dcm Gcbiete der Hebe- und Umschlagmaschinen ein 
ais Folgo des Bestrebons, dio Schwierigkeit derArbeits- 
y^rhiiltnisse dureh Mechanisierung zu yermindern. Dio 
Nachfrago dea neutralen und des bisher feindlichcn Aus- 
hndes nach den Erzeughisscn der Gesellschaft beweiasn, 
daB die deutsche Industrie dio friihere Schatzung noeh 
findet. Dio wichtigsten AbschluBziffern sind in der folgcn- 
den Zusammcnstellung enthalten:

Id X 1915/16 1916/17 1917/18 1918/19

A k tie n k a p i ta l  .  . 184 0^0  000 184 000 000 2̂ 0 000 0  »0;200 000 '»00
A u le lh e n  . . . . 106 403 000 105 4o8 000 104 5b0 500 103 533 500

V o r t rn g  . . . . 7 0 ó 6 lr . 796 410 1 180 86 i 1 011 167
G e -c h a fŁ sg e w in n  . 30 751 950 46 793 2 łS . G2 329 482 38 3U0 542
I t  h g e w l  n n  e i n -  

h c h i .  Y o r t r a p r  . 40 *157 5G6 47 689 658 63 510 316 39 347 709
U n k o s te n , 

S t e u e r n  u sw . . . 4 8 1 3 0 6 0 5  969 320 7 607 466 11 130 884
A h nuhre ibn iii;eD  . . 902 737 1 100 25 6 3  4131Ó 2 1 .8 5  278
K r le s s u n te r s tU tz u n g 7 548 359 10 14'.) 218 15 289 -i70 —  .
l te m ? e w ln n  . . . 20  487 791 29 574 454 36 019 494 25 990 380
R e i n g e w i n n  e i n -  

« c h  I. V o r t r a g  . 27 193 410 30  370 861 37 200 358 27 031 547
UUckl a g e  . .  .  . — — 359 191 —
(< ew in u a iite ile 557 000 690 000 8U0 0u0 500 000
B e lo h n u u g e n  a n  

B r-am to  . . . . 2 000 000 2COOOOO 2 500 000 3 000 000|
U n te r« iU tzu n s?8 b est. 

u .s o n s i .  W ohl t a h r t s -  
e in r ic h lu n g e n  . . 2 000 OHO 2 000  000 3 000 ooo 2 500 000

K r ie g s w o a l i a l i r t . . 1 50D 000 1 500 00') 1 50) 0U0 —
G e w iu u a u s tc i l  . . 20 3 4 0 1<00 23 OOU OOD 28 00-ł OOo 20 000 000O/11 /o • • 12 b zw . 0 12/a 14 10

7 9 0 4 1 0 1 1 8 0  864 1 0 4 1 1 6 7 1 0 3 1 5 4 7

Maschinenfabrik Augsburg- Niirnterg, A.-G., Augs
burg. — Wie der.Vorstand in seinem Bericht uber das Ge- 
schaftsjahr 1918/19 m itteilt, war die Cesellschaft in der 
ersten Hiilfte des Jahres mit. Ileeresauftriigen gut beschaf-. 
tig t; dic zweite hrachte dagegen erhebliciie Ver!uste. Dic 
dureh die A rt der Erzeugnisse bcdiugten langfristigen Vcr-
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kauie konnten den aprunghaften und plotzlich einsetzon- 
dcngewaltigen Erhohungen fur Lohne und Rohstoffe nuch 
nicht annahernd gerecht werden. Ueber dio Betriebs- 
umstellung hinaue waren innerhalb dor Werko zur Bo- 
sehaftigung von Arbeitern grQBe Aufwendungen zu be- 
streilen. E rst nach und nach kamen aus den Kriegsnach- 
wiikungen entstehende Notauftrago heroin. Neben solchen 
fiir das Inland konnten in gewiasem MaBe auch Beatel- 
lungen vom Ausland horeingebracbt werden, so daB die 
Beschaftigung der Werko durch die yorliegehden Auftriige 
auf lii ngero Zeit sichergestellt ist. Die Anzahl der miinn- 
lichen und weiblichen Arbeiter und Angestellten botriigb 
heuto 17 S35 gegen 23 685 zur gleichen Zeit des Vorjalires. 
Die Aufwendungen fur Arbeitslohne und Gehiilter stiegen 
trotz geringerer Belegschaft gegen das Vórjahr um
11 332 059,53 auf 76 313 106,22 F ur Erachten und 
Zoile- wurdon 3 725 839,95 J l , und fur Steuern, Kranken- 
kasseu- usw. Beitr/igc und W ohlfahrtseinrichtungeu ins- 
gosamt 6 605 524,76 .11 yerausgabt. Zur WeiterfiHirung 
der Werko auf dio Holie des Fricdenastandea und der 
dadurch bedingten Vermehrung der Betriebsm ittelist eino 
E rh o h u n g  des A k tie n k a p i ta l s  um 18 Mili. Ji auf 
5 ł Mili. J i in Aussicht genommen. AuBcrdcm bcab- 
B ich tig t die Gesellschaft, nach Bedarf T e ilsc h u ld  vcr- 
s c h re ib u n g e n  bis zum Betrage von 25 Mili. Jl auszu- 
gebeń. Die Gowinn- und Yerlustrechnung zeigt neben 
587 660,08 Jl Vortrag einen Gesehnftscewinn yon 
13 599 105,01 Ji. Nach Abzug yon 3 S I5 695,22 Ji 
Steuern, 1 079 800 Jl Zinsen, 1 901 217,67 Jl gesetzlichcn 
Lasten, SS8 611,87 Jl Ausgaben fur freiwillige Wohlfahrts- 
pflcge und 2 284 964,67 J i Abschreibungen yerbleibt ein 
Reingewinn von 4 216 475,66 J l. Hieryon werden 
3 600 000 JC Gowinn (10 % gegen 18 % i. V.) ausgeteilt 
und der B est m it 616 475,66 .fC auf neue Rechnung vor- 
getrngen.

Stahlwerk Becker, Aktien-Gesellschaft zu Willich tei 
Crefeld. — Der RechnungsabschluB des Jahres 191S/19 
zeigt mit yoller Deutlichkeit die Wirkung der innerpoli- 
tischen Unnvalzung und der wirtschaftlichen Zustande, 
die sich aus dcm unglucklichen Ausgange des Krieges 
herausgebildet haben. Heminungcn, die sich aus der 
ruilitarischen Besetzung des linksrheinischen Gebietcs 
ergaben, sowie auch die Arbeiterbewegungen, die groBo 
geldliche Opfer erforderten, konnten iiberwunden werden. 
E rst das voiligo Versagen in der Kohlcnycrsorgung storto 
die fur die Umstellung auf die Priedensarbeit getroffenen 
MaBnahmen und machte die Ausnutzung der stark er- 
weiterten Anlagen unmoglich. Zu der starken Verminde- 
rung der Herstellung kamen dann die steigenden Lohn- 
erhohungen und die Verteuerung aller Roh- undBetriebs- 
stoffc, fur die ein Ausgleich durch erhohte Preise der Edel- 
stahlerzeugniase nioht erreicht wurde. Seit Monaten be- 
muhte sich die Gesellschaft, die Kohlenyersorgung des 
Works durch den Erwerb einer eigenen Zechc zu ver- 
bessern. . Gegen Ende des Jahres 1918 wurden Verein- 
barungen m it der B o ch u m er B e rg w e rk s-A k tie n - 
g e se lls c h a f t getroffen und im Dezember daraufhin ein 
Yertrag abgeschlossen, der dem Berichtsunternehmen ein 
Recht auf die Uebernahme der gesamten Aktien oder die 
formlieke Yereinigung m it dieser Gesellschaft sichersteilte.

Dieser Vertrag wurde durch dio Goneralveraammlung dor 
Bochumer Bergwerks-Aktiengesellsohaft yom 28.Dezember 
191S gonehmigt. Am 14. Jun i 1919 hahrn die Berichts- 
gesellschaft dio Durchfiihrung der Vereinigutig an und 
am 4. August d. J. wurdo die Errichtung einer Zweig- 
n ie d o r la ssu n g  d e r  S ta h lw e rk  B ecker A ktien - 
g o se llsc h a f t, A b te ilu n g  G ru b o n b o trio b  B ochum , 
zur Eintragung in das Hiindelsregister angemeldet; 
dam it war dio Fusion durchgefiihrt. Wio dor Bericht noch 
uber dio Grundo der Vereinigung mittoilt, war dio 
Bochumer Bergwerka-Aktiengesollschaft im April d. J. 
durch den Riickgang in don Arboitsleistungcn der Beleg- 
scliafti bei gleichzoitiger starker Erhohung der Lolinforde- 
rungen in Konkurs geraten. Durch Beschaffung neuer 
Gelduiittel seitens oiner, achweizerischon Gruppe wurde 
dio l'oi tlulirung tles Ifctuobeiermoglicht,. Die Gesellschaft 
beabsiditigt, die Zechen „Prasident" und „Herbedcr 
Steinkohlenbergwerko", dio der Bochumer Bergworks- 
Aktiengcsellschaft gehorten, m it moglichster Be.»chleuni- 
gung so auezulbauen, daB innerhalb einea Jahre? eine Mehr- 
iordrrung von 50 %  und innerhalb zweier weiteren Jahre 
eine Mehrforderung von 100 % erreicht wird. Die hierfiir 
erforderliehen Mittel wurdon durch AbschluB eines lang- 
jahrigen Kohlenlieferungsvertrages mit der sehwcizeri- 
schen Gruppe gesichert. Durch diesen Vertrag, der dio 
Genehmigung der Reichsministerien gefunden hat, werden 
die den deutschen Kohlenyorteilungsstellen zur Verfugung 
stehenden Kohlenmengen nicht yerm indert, sondern ganz 
wesentlich yerm ehrt. da nur ein Teil der durch fort- 
schreitenden Ausbau der Gruben erzielten Mehrforderung 
an die Schweiz abgegeben wird, wahrend der andere Teil 
der Mehrforderung den deutschen Verbrauchern verbleibt.

Die W illich e r A n lagen  der Gesellschaft sind bis 
auf das Drabtwalzwerk in der Hauptsache fertiggestellt. 
Bei der R e in h o ld h u tte  konnte das neuo Stahl.work 
erst zum klcineren Tei! in Betrieb genommen werden. 
Ueber das geldliche Ergebnis des Berichtsjahres gibt nach- 
etcherde Zahlentafel AufschluB:

in & 1915/16 1916/17 1917/18 1918/19

Aktienkapital. . . 8 000 000 16 000 noo 1H*000 0 0 21 000 000
5 OjO 000 10 000 000 10 000 000 25 UOO 000

Yortrag v  , . . 1 5R0 421 1672 641 1 630 292 1 702 438
Betriebsliber-chuB 8 32 * 324 11 936 361 14 73 J 672 3 0 213 239
A li* em. Uukosieu . 527 807 894 9^9 950 UO 1 34 8*7
Zinsen . . . . . 25»*00 375 000 5'Hł 0»0 931 89
Absclireibungen 1 50*5 6»G 3 305 689 6 284 7*3 7 256 75J
Biicklagen . . . . 2 56i C56 2 404 765 3 54j ul 3 —
l i e i n ^ e w i n n  e l n-

sohl.  Yor  t r ag  . 5036 639 6 628 642 5090 063 2 383 842
Zinsbogełistfuer-

rDi-klair*’ . » . 13 000 22 000 22 000 63 500
TJnt rstlitzungśkaspc

iUr liearate und
Arbeiter . . . . 300 O00 300 "00 — —

Yaterland. Zwcekc . 400 000 4*Hł 0 0 — —
Gewinnanteile . . 250 9'.'8 27* 350 165 625 39215
Gewluiiausteil . . 2 400 uOO 4 0 HJ OuO 3 20<> 000 1680 0^>

ł» % ♦ 3«» 25 20 ‘)
Yortrag . . . . 1 6i2 641 1 6o0 292 1 7u2 438 6ul 097

i) g,%  auf 18 000 000 .« und 4 %  auf 6 000 000 Jl 
Aktienkapital.

Gedanken Ober die wirtschaftliche Zukunft Deutsehlands.
Die F rage  unserer Y aluta ist in  letzter Zeit Ton 

den yorscliiedensten Stellen sehr eingohend orortert, 
aberim m or ist dabei fastausschlieBlich die w ir t s c h  a f t -  
l i e h e  Seite behandelt und die p o l i t i s c h e  Seite viol 
zu wenig beachtet worden. Diese durfte aber yielloicht 
aussehlaggebender sein, ais man allgemein anzunehmen 
scheint und zwar deswegen, weil Deutschland kein freier 
Staat- mohr ist, der YÓllig selbstandig handeln kann, 
sondern weil wir durch den Friedonsyertrag faat in 
jeder Beziehung von dor Entente abhangig 'sind. Der 
Friedensyertrag ist derartig , dafi w ir ohne den guten

Willen der drei wichtigaten feindlichen Machte, E ng
land, Frankreich und A merika, die Passivitat unserer 
Handelsbilanz nicht beaeitigen, goachweige denn die 
Handelsbilanz aktiy geatalten konnen, selbst wenn wir 
os an den notigon Anstrengungen in keiner Weise 
fehlen lieBen. — Dioae Erkenntnis ist jedenfalls im 
Inland und Ausland ziemlich allgemein vorhanden, uud 
deehalb kann zur Gesundung unserer w irtschaftlichen 
Laga nirgends das nótige Vertrauen erwachaen, so- 
lange die bozilglichen Absichten der Feuidesmaehto 
unklar sind uud ihro derzeitigen H andlungen immer
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noch erkennen lassen, daB sie dem W iederaufbau von 
Deutschland entgegenarbeiten. DaB die Streiks in 
Doutscliland eines Tages einmal aufhoren werdon, und 
daB die deutsche Arbeitorscbaft wiedor anfangon wird, 
fleiBiger zu arbeiten, daran zwoifelt man auch im Aus
lando nicht und deshalb wiirdo der auBerordentlicho 
Tiefstand uiiBorer Valuta oinen Btarkon Anreiz zur 
Housao-Spekulation in Maiknoten und Markwecbseln 
bii-ten, wenn nicht dio Bestimmungen des Friedens- 
vertrages und das VerhaUou unserer Feinde das Zu- 
traueu zu der Gesundung der deutschon W irtschaft 
Yorliinderten.

Durch don Blankowechael, den wir m it dem 
Friodensvertrago untorschroiben muBten, habon die 
Feinde die Miiglichkeit. uns stots unerfiillbare Lasten 
aufzuorlogen, al«o joderzoit dio deutsche Volkswirt- 
schaft vou nonom zu bedrohon und dor Yernichtung 
auszusetzon. Dahor kann unsere Y alutasich erst dann 
ernstlich beasern, wenn aus dom Verhalten der Feinde 
klar hervorgeht, daB sio nicht die Absicht haben, 
Deutschland vollstandig zu erdroBsoln, sondern daB sie 
einen W iederaufbau der deutschen W irtschaft zulassen 
wollen. Demgegeniibbr sind alle unsore oigonon Bo- 
miihungen und auch das MaB des etwa yon uns an 
den Tag gologton Vertraueus in unsere eigene K raft 
von sokundiirer Bedeutung.

lliergegen  lieGe sich einwenden, daB unsoro Feinde 
selbBt auf die Gesundung unseres W irtschaftslobens 
W ert logen miiBten, um die gowaltige KriegBentscha-

• diirung oinboimson zu konnen, und daB deshalb gogon- 
teiligo Befilrchtungen, die den M arkkurs ungiiustig 
beeinflusaen, iiberhaupt nićht bestauden; man kann 
darauf hinweisen, daB auch aus den feindlichen Liin- 
dorn Stimmen laut geworden sind, die sich fiir einen 
moglichst baliligen W iederaufbau von Deutschland aus- 
gesprochon haben. Aber solche yeroinzelt zutage 
tretenden Ansichten dtlifon uns doch nicht dariiber 
tiiuschon, daB bisher die meisten MaBnahmen der 
Feindoamilcbto auf ganz andere Absichten schlicBen 
lassen, und nicht W orte sondorn Taten sind fiir die 
Slfentiiche Beurteilung unsorerLage maBgebend; auBer
dem apricht auch noch mauchcs andere dafiir, daB die 
AbBicbten der Feindo zunachst nicht auf oinon wirt- 
schaftlichon W iederaufbau von Deut-ichland gerichtot 
sind, Dabei muB man wahracheinlich zwischen Eng
land und Frankreich auf der einen Seite und Amerika 
auf dor anderen S—ito unterscheiden. A m erika hat 
nur w irtschaftliche Interesson an Deutschland, es wird 
dahor sichorlich W ert darauf legen, und wenigBtens 
nicht dagegen arbeiten, daB unsere W irtschaft mog- 
licbst bald wiedor in Ordnung kom m t; fiir Englaud 
und Frankreich stehon abor jedenfalls andere OesichtB- 
punkto fiir dio Behandiung von Deutschland im Vorder- 
grund. Fur diese beiden Staaten besteht ein W ider- 
Btreit der  eigenen Intoressen. Sie mochten zwar m5g- 
lich»t viel aus Deutschland herausholen, aber vor allein 
doch ihre politische Maclu stilrken und deshalb Deutsch
land moglichst ohnmiichtig machen.

Dio AeuBeruug Cletnenceaus „20 Millionen zu viel“ 
und die kiirzlich von der Brttsseler „Ga/.etto*1 gemachte 
B einerkung: „Und warum sollen wir die Wiederbevol- 
kerung Deutschlands wiinschen, dessen U o b e r b e v i> 1- 
k o r u n g  d ie  K r ie g s u rB a c h o  gewesen ist. Deutsch
land ist, wie es je tz t ist, bevolkert genug. Ein Ueber- 
schuB an Bovolkerung in Deutschland wird immer eine 
G efahr far die W elt bedeuten“, gowahren einen Ein- 
blick in die Gedanken, die im feindlichen Auslando 
und besonders wohl boi den dort am Ruder befind- 
lichen M achthabern fibor Deutschland bestehen.

Dio vorstehende AeuBerung des belgischen Blattea, 
das dam it wohl aus dor Scbulo geplaudort hat (die 
engliacbe und auch dio franz5sische Presse ist hierfiir 
zu gut diszipliniert), is t fur uns yon sehr groBer Be- 
doutunif; nebenboi liegt darin fiir Deutschland die 
gl&nzendste R echtfertigung, die eB geben kann. Denn

wenn die Ueberbeyolkerung Ton Deutachland der 
eigontliclie Kriegsgrund gewesen ist, so kann natiirlich 
von einor S c h  ul d Doutschlands am K riege Iiberhaupt 
nicht mehr die Rede Bcin. Selbst wenn, wie das bel- 
gische Blatt violleicht meint, wir wegen dieser Ueber
beyolkerung zum Kriege gedrangt haiten, bo ware daB 
ein gewisses natUrliches Recht gewesen, weil uiib von 
den iibrigen Yolkem die unbedingt notwendige Bo- 
wogungnfreiboit nicht gegeben w urdo; aber ŁntBiich- 
lich ist Bich ja  das deutsche Yolk niem als dieses 
Rechts bewuBt gewesen und hat in aeiner groBen 
M ehrheit die wenigen, die eine entBprechende Politik 
vorfolgten, stets energiach bekampft. In W irklicbkeit 
ist der K rieg ais ein Praventivkrieg von England und 
Frankreich anzuBohen, die das, was unsere Mehrhoits- 
parteien nie oing«Behen haben, schon ISngBt erkannt 
hatten, daB n&mlich Deutschland wegen seiner wacbsen- 
den Beyolkerung Bewegungsfreiheit haben muBte, die 
ihm aber von allen Seiten yorenthalten wurde, trotz- 
dem uns sowohl England wie Frankreich sehr wohl 
den notigen Spielraum in der W olt ohne Yorlotzung 
oigener Interessen gewahron und dadurch einen Krieg 
vermoiden konnten. Das belgiscbe B latt sagt zwar 
yorsichtshalber : „ Deutschland ist bevolkert g e n u g 
aber der A rtikel zeigt, daB es dabei m ein t: „zu stark  
beyolkert“, uud von seinem Standpunkt ist daB auch 
richtig; donn Deutschland ist jetzt, nachdem eB durch 
den Frieden gerade sehr wićhtige landwirtschaftliche 
Bozirke Terliert, erst rech t UberySlkert, zumal da auch 
noch aus den abgetretenen Gebieten und aus dem 
Auslande vielo Deutsche, weil sie ausgewiesen Bin d , 
oder aus anderen Griinden, nach Deutschland zuriick- 
stromen. — W enn daher die Ueberbeyolkerung die 
K riegsursacbe gewesen ist, so iBt diese noch immer 
nicht bosoitigt und von diesem Gesichtspunkte aus 
muB man auch die Bemorkung franzosiseber Staats- 
mSnner Terstohen, .daB dor Friedo nur eine Fort- 
setzung des Krieges sein sollo“. — Das, was im Kriege 
noch nicht genOgend erreicht worden iat, soli der Friede 
yollonden, namlich eine Btarke Yerm inderung der 
deutschen Beyolkerung, und dazu worden yor allem 
w irtschaftliche Mittel angewandt. — Ein Friede, der 
den Kriegsgrund nicht boHoitigt, ist kein Friedo, Bon- 
dern, wie Senator Knox ganz richtig  geBagt hat, oin 
WaiTenstillstand. Es frag t sich nun, ob wir dioBen 
latenten Kriegszustand tatenloa erduldeu und abwarten 
wollen, ob uns irgeudeine G elegenheit ron  Belbst 
daraus befreit, auf die Gefahr hin, daB unser W irt- 
Bch.ltsleben und damit unser ganzes Volk dauerndem 
Sieihtum  yerfallt, oder ob wir selbst mitholfęn wollen, 
da wir die Macht, uns R o c h t  zu yerschaffen, nicht 
mehr haben, auf andere W eise den K riegsgrund zu 
beseitigon. Das kSunte nur geschehen durch eineAuB- 
wanderung im groBen Stil, und auch hierzu bedilrfen 
wir der ZuBtimmung und der Untcratiitzung der wich- 
tigston feindlichen Mfichte. Leicht kann uns natiir
lich der EntBchluB nicht werden, yiel deutsches Yolks- 
tum in die W elt hinauszusenden, da erfahrungsgeniaB 
die ausgewanderteu Deutschen stets nach einigen Ge- 
nerationen dem Deutschtum yerloren gehen, aber  da 
das deutsche Volk nicht rechtzeitig  seine Aufgabe er
kannt hat. sich zu der Zeit, ais ea stark  war, durch 
po»itivo Politik oinon entsprechenden P latz an der 
Sonno zu yerschaffen, bo worden wir uns wohl damit 
ahfinden mussen, eine Ma>-llt dritten  oder yierten 
Ranges zu werdon und wenn der yerbleibende Rest 
dea deutschen Yolkes dabei ein ertragliches Leben 
finden kann, bo ist dioa boaser, alB das ganze Yolk 
Terkiimmern zu lassen,

Yielfach ist allerdings in Deutschland dio Ansicht 
yerbreitet, daB unsore Feinde, besonders die angel- 
siichsischen Machte, koinon W ort darauf legten, dio 
deutseho Volkszahl stark  zu yermindern, daB sie viol- 
mehr wiinschten, in Deutschland moglichst yiel billigo 
ArbeitskrSfte fiir die Y erarbeitung ih rer Rohstoffe zu
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Fertigerzeugniaaen, mit den en sie selbst handeln konnten, 
zu erhalten. Fiir die Veroinigtou Staaten wird dicaer 
Gesichtspunkt auch wohl nmligebcnd sein; dio MaB
nahm en dor englischen Politik lassen aber darauf 
arhliefien, duB England einen anderen Standpunkt 
einnimnit. In England sowohl wie in F rankroieh bo- 
ein Hu Ot das boso Gewissen, das man Deutschland 
gegeniiber hat, ganz auBerordentlich stark  die gegen- 
■syilriigo P o litik ; daB U nrecht, das man Deutschland 
zugefiigt hat dureh dio Vorberoitung und HorTorrufung 
dos Krieges und dureh den Friedonsyertrag, ist so 
groB, dali man Deutschlands Rache ais gnnz nelbst- 
yerstitmllich ansicht, wenn sie nicht dureh yollstan- 
digo Obnmacht DoutBcblands auBgoBohlosson wird. 
Deshalb logen beide Staaten sehr groBen W ert darauf, 
die Bovolkerung vón Deutschland zu verringern, denn 
man kann nicht damit rechnen, daB jem als wieder 
eine bo starko Koalition Deutschland gegenulierstohon 
■wird, wie im letzten Kriege, und England wio Frank- 
reicli fiirchten, daB Deutschland eines Tages an der 
Seite eines starken BundesgenosBen ihnen doch einmal 
gefiihrlich worden konnte.

Aus Vorstehondem ergibt aich aber die ganze 
Schw ierigkeit unserer Lage und dam it auch die 
Schwiorigkeit, unsere Valuta zu bossem. W irtschaft- 
licli kaun uns in gonligendem MaBo zurzeit nur 
A m erika helfen, politiscli sind wir aber-hniiptKachlich 
yon Frank rei ch und England abhangig, die dadurch 
im mer w itder die Gesuniiung unserer YolkHwirtschaft 
yerhindern kSnnen. Wir miissen also ycrsuchen, zu 
erreichen, dali unB dio letztgonannten Staaten unter 
bestimmten Bodingungen ein einigermaBon ertriigliches 
Dasein lasBen und daB die Bedingungen gleiehzeitig

den AVunschon yon A m erika ontaproeben, dam it uns 
dioses bei dom Wiodorau firnu unserer W irtschaft be- 
hilflich ist. Auf jeden Fali ist es notwendig, daB 
K larheit uber die Ziele dieHer drei Staaten hoziiglich 
D eutschland gesebaffen wird. Donn erst dadurch 
schaffen wir uberhaupt dio Móglichkeit, unsere Valuta 
in Ordnung zu bringen. Diese K larheit besteht aber 
zurzeit nicht, wenigstens haben dio AouBerungon 
unserer eigenen Regierung und ebonso dio Politik 
und Erkliirungen dor feindlićhen StaatBmanner eino 
solehe nicht erkennen lassen. Man muB also anneh- 
men, daB unsere R egierung eB entweder an den notigen 
Bemuhungen, diesen Zustand zu iindern, hat foblen 
lassen oder daB sie bei den feindlićhen Regierungen 
nicht daB notwendigo Y ertrauen 'genieB t, um die ce- 
wiiuscbte Aufkliirung zu bekommen. Auf jeden Fali 
wird sie ihrer Aufgabe in dieser Angelegonhoit nicht 
geroebt und yerhindert dadurch eino Iicsserung unserer 
Y aluta und damit oine Gesundung utiserer W irtschaft.

Mit all diesem soli natiirlich nicht gesagt sein, 
daB das deutsche Volk seinersoits nichts zu tun hatte, 
um dom Y aluta-E lend zu steuern. Im  Gogentoil, die 
yielen in der Zeitsohrift „Stahl und Eisen11 von hervor- 
ragenden Miinnern gegebenen Ratsc.hl&ge sind sehr 
beherzigenswort und ihre D arlegungen von groBer 
Bedeutung. N ur dariiber mussen w ir uns k lar sein, 
daB A nstrengungen auf w irtseliaftlichcm Gebiete allein 
uns nicht helfen konnen, daB wir yielmelir zu irgend- 
einer Y erstandigung mit unseren Feinden kommen 
miissen, dio uns oinen wirklichen Frieden sta tt doś 
jetzigen Schoinfriedens bringen.

G. Rasch, Berlin.

Bucherschau.
K a y s e r ,  Emanuel, Geh. R eg.-R at Dr., Professor 

an der Universitat Marburg in Hessen: L e h r -  
b ucli der Geologie. In 2 Tlen. Stuttgart: 
Ecrdinand Enke. 4

Tl. 1. Allgemeine Geologie. 5., selir verm. 
Aufl. Mit 729 Textabb. 1918. (XVI, ] 075 S.) 
48 Jl ,  geb. 53 Jl  (zuzugl. 10 %  Teuerungs- 
zuseltlag).

Das Ersclniuon oinor tieuon Auflago des bokannten 
K ayssrschjn Werkes ist stets ein Ereignis, nicht allein 
fiir den engeren ICreis der Fachgenossen, sondern 
auch fiir allo, dio an dsr Entwicklungsgeschichto 
unseres Planoten irgendwńe Anteil nehn en. „Mohr ais 
ein Lehrbuch im landliiuligen Sinne“ l) erhebt sich auch dio 
yorliegende fiinfto ‘ Auflage dank weiterer stilistischer 
Vervollkommnung iiber dio Niichternheit eines solehen 
hinwog uińd verm ittelt uns z. B, in dsn ausfiihrliclisn 
Hauptabschnitten iibsr die Obsrflach3ńgestaltung des 
Mondes und ihro mutinaCliche Entstehung und iiber A rt 
und Ursprung der Kiistenforiiien der Festlander Kennt- 
nisse, wie man sie sonst nur,aus erd- und Bternkundlichen 
Werken erwerben kann.

Es wiirde hier zu weit fiihren, allo Erweiterungen, 
Umarbuitungon und Neuhinzunalimcn einzeln zu wiirdigcn, 
dio d jr  neusn Auflage wied.'rum eine Yermelirung um 
bciliiufig etwa zjhn  Bogen und mehr ais 100 Abbildungen 
gebracht haben; es kann daher nur darauf hingewiesen 
wciden, d.i3 beispielsweise in dio einschliigigen Abschnitte 
des Werkos allo neueren deutschen Arbeiten — gomeinhin 
bis Ende 1917 — und die aiisLlndiachsa bis Kriegsbeginn, 
ja  teilweise bis in den Kriog hinein, die iiber Diffusions- 
erscheinungen, IColloidchemio und Radioaktivitiit er- 
schienen sind, hineingearbeitet und auch dio neueren

’) St. u. E, 1909, 22. Dez., S. 2036, gclegenUicb der 
Wiirdigung der dritten Auflage.

Anschauungen, wie sie u. a. Grabau in seinen „Prinoiples 
of stratigraphy“ niedorlegle, in gedrangter Form bc- 
riicksichtigt worden sind.

MuB man nicht gerade Sondirstudien treiben, sowird 
m an datik der umfassendenL'.teraturberiicksichtigung neben 
dc;n .,K ays-r“ kaum noch eines bosondoren Lehrbuches fiir 
irgendeinen Zweig bediiifen, um einen Ueborblick iibor dio 
Fragen der allgcn einen Geologie zu gcwinncn und im 
Widerstrcit der Mcinungen bei un stritlenen Fragen sich 
oiner Richtung ansohlieCen zu konnen. Denn d cs 
stellt des Verfassers feine A rt der K ritik  einem jeden 
frei. Indessen, wer die Entstehung der Erzlagerstatten 
zum Gegcnstando eingt henderen Studiun s ir.achen will, 
greift besser zum Sonderwerke, da sio das yorliegende 
Werk etwas zu knapp behandelt. Auch hiitte der Abschnitt 
iiber Bodenbildung, der den Geologio ebenfalls studieren- 
den Landwirt wohl ani meisten fesselt, dureh eine etwas 
ausfiihrlichere Fassung noch gewinnen konnen. Wenn 
das yorliegende Werk an der wichtigen Frage der Aśbest- 
bildung ganz voriibergcht, so ist das zwar erkliirlieh aus 
ihrer Zu;eh3rigkeit zur Mineralcheir.ie und verstśindlich 
auch deshalb, woil es bisher in Deutschland leider nur ver- 
einzelt gelungon ist, Asbcstlager in abbauwiirdiger Giito 
und Menge aufzufinden, bioibt aber bedauerlieh, da diese 
Frage kau n irgendwo sonst bisher im Zusammenhango 
behandelt sein diirfte, die Literatur vielmehr „strangóly 
silen t"1), weit verstreut und schwer zu finden ist.

Alles in allem yerdient aber das Werk stets wachsende 
Verbroitung, denn kein zweites Lehrbuch der allgemeinen 
Geologio vereinigt'so wie das Kayscrschc.tunlichste VoIl- 
standigkeit m it den Yorziigen dor Kiirzt3, der Uebersicht- 
lichkeit bei der Anordnung des Stoffes und vorbildlicher 
Schreibweise, kaum ein anderes Lehrbuch auch bictet 
in den Abbildungen und Zjichnungon, die der Yerfasser 
teilweise noch unyeroffjntlichten Arbeiten yerdankt, An- 
sehaungsstoff in gleicher Giito und Deutliehkcit.

: ) M e rrill: Tho non-metallic mincrals, 6. Aufl. 
(New York 1910), S. 185.
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Dio Ausstattung dos Workes durch den ais riihrig 
bekannten Verlag is t fast friedensn ii Big und yerdient 
uncingeschriinkte Anerkennung. Dr. Johannes Hcrbing.

A b h a n d lu n g e n  und Berichte uber teclmischcs 
Sehulwesen. Vera'nL’Bt und hrsg. vcni D e u ts c h e n  
A u ssch u B  fiir T e c h n isc h e s  S eh u lw e sen . 
Berlin: Selbstverl:g des Deutschen Ausschusses 
fur Technisches Sehulwesen —  Leipzig und Berlin: 
B. G. Teubner i. Kunin. 8°.

Bd. 6. L e h r lin g s a u s b ild u n g , Die, in der 
lnethanischen Industrie. 1919. (2 BI., 114 S )  b Jl.

Der Band enthalt. 12 Berichte, d:e im Laufe des 
Jahres 1918 im ,,AusschuB Iiir acwcibliehes Faclisehul- 
wppen“ nui Anre> unjj von dessen Vpisitzcnden, B auiat 

'S n0- h. G. L  p p a r t ,  e rs ta tte t wordon sind.
D.e Berichte bchaudeln eischćipend alle zurzeit 

fliissigcn Fragen der L i Ki linj;sausbi ldung in dor lr.cehą- 
msehen Industrie. G undlegend wiid in allen Bsrichten 
yerlangt, daB L ^hrlinrss :hu le  ti.it- L; h ilin j.sw crk stiitte  
vereinigt soin n.usSe'. W o d rs  nicht n o.lich sei, sollten 
Werksohulcningeiiosseniicha!trohc'i Form^ebildetwSden":

Im besondoren mo'O h ni'c w esrn wciden au) den 
Bericht von Ingenio.ui O tto  S to lz e n b e rg  iib e r, ,W erk - 
se h iiie n “ , der aueli wuityollcn Stoif !ur die in der 
Hiittenindustrio beicits voihar.denen Weikschulcn ur.d 
Lehrlingsweikstatten brin<t. — 2 '.IM •Ql1.p. F r. F io l ic h  
fordert iri seinor Abhai dlung uber „Ge se llonp i iii ung 
d e r  I n d u s t r i e l  c hi lin g c“ d .infcnd, dnB alle Ls lir- 
lingo der mechanischen Ii.dustne an Schlupse der Łc hr- 
zeit eine AbschluBpruiung voi den von der Industrie ein- 
gesetzten Aussehiissrn ślilcj en. Die Ycip 1 chtung h eizu 
sei in den L .h rycitrag  auizunehn en. Ę sn iisse ange&ticbt 
werden, daBdi.łse Rufun-_-ais G< sc!l< rp t ii uiię in. Sinne der 
Goweibeoidnung durch e .iilu t ur.d aneikannt weide. 
Dem . wiiro .nooh li nzimi ii,cn, daB oine Gcsellen- 
priifung nuch . mit Riicksicht auf d  e in den Toriivor- 
triigen gefórUeite Untcitćhć c 'u i; vr,.n{.rlcir.tcn ur.d niclit 
gelornten Arbeitcm drirucr.d j.eb; t< n ersch iirt.

Die einzelnen Ber chte ubeifelnieidcn s:ch inhajtlich 
zum Teil und beleućhten d Cf.ar.ze F ia t t  dci so wi chff.cn 
Lchrlingsąusbildung duicb d e erJahrensteri Fachleute 
vou versch.edonen Gcrichtspiinkicn aus.

Vereins-
Verein deutscher Eisenhuttenleute.

I hrenpromolionen.
TJnseren Mitgliedern, den Herren Direktor A n to n  

A p o ld , Wien, Generaldirektor Dr. techn. e. h, G eorg 
G iin th e r , Wien undB ergratD irektor J o h a n n  P rc in e r ,  
Kapfenberg. Steiermark, ist von der M o n ta n is tis c lie n  
H o c h sc h u le  in  L eo b en  die Wiirde von E h re n -  
d o k to r jn  d o r m o n ta n is t is c lie n  W is se n sc h a f t zu- 
erkannt worden: ci on  Kistsenam.ten infolge seiner her- 
vorragenden technischen Arbeiten insbesondere auf dem 
Gebiete des Metallhiittenwesens, dem Zweiten in An- 
erkennung sjiner voróilaliehen Lasiungąn um dis groB- 
ziiggs Entwicklung der Montanindusirie i i Oesfcerreich 
und dem Letztgenannten fur seine auBerordentlichen 
Verdienste um die Ausgestaltung dor steirisclien Edel- 
stahlerzeugung.

Aenderungen in der Mitglied^rliste.
Berger, Alfons, 3)ipl.*3np., Betriebsdirektor u. Prokurist 

des Stahl w. Briihl, Briihl Bez. Coln, Kóln-Str. 127. 
Bertram, Ewald, ’3)ipI.-Qnp., Bctriebsassistent des Gcorgs- 

Marien-Bergw.-Hutten-Vcrein-i, A. - G., Georgsmaricn- 
hutte, Kreis Osnabriick, Schul-Str. 9.

Borghaus, Heinrich, Betriebsingonicur der Phoenix-A.-G., 
Abt. Ruhrort, Duisburg-Ruhrort, Kanzler-Str. 36.

Daher kann der Band allen, die irgendwie m it der 
Ljhrlingsfrago in Bjriihrung kommen, nur Warmstens 
empfohlen worden.
E in s te l lu n g  und E n t la s su n g  von A rb e itern  und 

A n g e s te llte n  wiihrend der Zeit der wirtschaft*. 
lichen Demobilmachting, lnsg. von Dr. Friedrich 
S yru p , Geheimer Regie ungs at und voitragender 
Bat im Ministerium fiir Handel und Gcwerbe, 
und Dr. Gerhard B ille r b e c k , Gerichtsassessor, 
Eeferent im Eeichsarbeitsministerium. Berlin: 
Carl ITeymanns Yerlag 1919. (2 BI., 100 S.) 8 ° . 
5 ,lo  JU>,

Es ist besonders zu begruBcn, daB auch dies? Ver - 
ordnung bereits durch den yorliegenden Kom men ta r , 
und zwar in einer fiir die Praxis sehr bruuehbaren Weise, 
erliiutert worden ist. Die Verordnung enthalt gegeniiber 
den durch sie aufgehobenen Verordnungen vom 4. Januar 
1919 uber die Einstellung der Arbeiter und vom 24. Januar 
1919 iiber die Einstellung der Angestellten, wenn auch 
nur in Einzelheiten, gewisse Abiinderun^en, die einer 
naheren ilinen im vorliegenden Kommentar zuteil ge- 
wordenen Erklarung fccdiirfen.

Die Frage, ob iiberhaupt derartige Rechtsverord- 
nungen wie die vorliegenden durcli ein einzelncs Mini. 
sterium erlassen werden konnen, wird natiirgemaB von den 
im preuBisehen Handelsministcrium bzw. im Reicha* 
arbcitsministeriuiu befindliehen Ycrfassern nicht eigentlich 
angeschnitten, sondern kurzerhand durch don lliuweis 
auf einen Aufsatz- in dor „Juristisehcn Woehensehrift“ 
in dem Sinne bcantwortet, daB an der Gujtigkeit der- 
artiger Verordnungen mit Gesetzoskraft fiir die Zeit der 
wirtscliaftlichen Demobilmachung kein Zweifcl bestelien 
konne. Es wird sich zeigen, ob dic Gericlite gegebcnonfalls 
diesor Auffassung beipllieliten. Soweit mail sioh auf den 
Boden der Verordnung stellt, und das wird in uberwiegen- 
dem MaBe vorliiufig noch der Fali sein, gibt der Kommentar 
jedenfalls uber alle Zweifel.sfragen hinreichend AufschluB.

Die im Anliango gebrachten rcrschiedenen Verord- 
nungen, auf die sich die erlautcrte Yerordnung vom
3. September 1919 stu tzt oder die mit dieser Verordnung 
im Zusammenhangc stehen, ersparen ein zeitraubendes 
Kachschlagen und erhohen den praktischen Gebrauch 
des Kommentars. Dr. Fr.

Bronn, Jegor, Ing.-Chemiker, Charlottenburg 4, Bis.narek- 
Str. t2.

Bruckmann, Martin, ®ipI.'Juo., Dusseldorf, Reiehs-Str. 29.
Buhlert, Fritz, Eisenhutten-Ingeniour, Dresden A. 20, 

Residenz-Str. 42.
Clever, Wilhelm, Ingenieur d. Fa. Henschel & Sohn, Abt. 

Henrichshutte, Hattingen a d • R’" ~
Englisch, G usta u, Sipl.-^ltft., Stahlwerkschef der Berg, 

Stahlind. m. b. H., Remseheid.
Feldes, Emil. Direktor, Lusemburg, Ave. J. P. Brasseur.
Fiedler, Rudolf, ®ipl.*3tin., Betriebsing. der Tiocliumer 

Vereins, Bochum, Baarc-Str. 39 n
G:f3en, Joief, Ing., B irochef der Maschinenf. Sack, G. m. 

b. H., D i sssldori-Rath.
Genwo, Rudolf, Ing., GieBereileiter der Deutscnen .Ma

schinenf., A.-G., Wetter a. d. Rulir.
Glaser, Ludwig, ®tpI.<Qug., Kaiserslautern, Sehubert- 

Str. 2G.
Gorschliiter, Fritz, H iittendirektor der Oberschl. Eisen- 

Ind., A.-G., Baildonhiitte, Kattowitz, O.-S.
Haiser, Ignaz, Chefehemiker des Huttenw. Seryola bei 

Triest, Italien.
Halin, Fritz, ®!pl.«3tlf)., Neunkirchen-Saar.Wilhelm-Str. 22.
Herzog, Carl, Ingenieur der Hagener GuBstahlw., Hagen 

L W., Uhland-Str. 7.
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Hilbenz, Hans, Dr., Generaldirektor, Reichskommissar 
zur Ausfuhr. Von Aufbauarb. in den zerstorten Gebieten, 
Berlin SW 11, Kiiniggriitzer Str. 30.

Holler, Peter,' $ip(.»Q]iri,, Berka a. Werra, Sehul-Str. 3.
Hoppe, M ax, Ingenieur, V6slau-Gainfarn, N.-Oest., 

H aupt-Str. 5.
Hiilsberg, Willy, Bctriebschef des Siegen-Solinger Guflst.- 

Akt.-Vereins, Solingen, Wilhelra-Str. 19.
Hugenberg, Alfred, Dr., Geh. Finanzrat, Rohbraken hei 

Rinteln.
Inden, Carl, Ingenieur, Saarbrucken 2, Lebacher Str. 2 a.
Jansen, Andreas Gregor, Zeche Vietor */>,

Rauxel i. W., Kasino.
Kamp, Hermann ®ip(.-3ng., Betriebsdirektor der Deut

schen Masehinonf., A.-G., W etter a. d. Ruhr.
Kienzle, Karl, Ingenieur, Hochemmerich, Kreis Mors, 

Kreuz-Str. 47.
Kohler, Ollo, Ingenieur, Berlin-Siidendo, Oehlort-Str. 22.
Kohlmann, Wilhelm, Dr., Bergrat, Aachen, Borngasse 30.
Kollmanńsperger, Wilhelm, Ingonieur der chem. Fabrik 

yon Dr. F. Raschig, Mundonheim, Rheinpf., Kron- 
gasso 10.

Krueger, Hugo, Obering. u. Prokurist der A.-G.
fur Brennstoffycrgasung, Berlin NYV 40, Roon-Str. 4.

Kurz, Hanns, Ing., techn, Direktor der Generaidirektion 
der Staatl. Industriew., Wien I, Schwarzenberg-Platz 3.

Langheinrich, Ernst, Zivilingonieur, U tting a. Ammersee, 
Oberbayern.

Lobe, Max, SDipI.-gnfł., Betriebschef im Stahlw. der Bis- 
marckhiitte, Abt. Bochum, K anal-Str. 65.

Mado, Karl, Hiittening., Chemiker u. GieGereiassistent der 
landw. Maschinenf.-A.-G., Wien 21, Jubilaum-Str, 40.

Muller, Hermann Eugen, Bergassessor, Ing., Unterhoflein, 
Post Willcndorf a. d. Schneebergb., Nieder.-Oest., Villa 
Waldhof.

Nath, Adalbert, Hutteninspektor, Schwerin i. Meckl., 
. t i i i ^ D e th - S t r  21

.V '1 lann, Gerhard. Fabrikdirektor, Bocholt i. W., Munster- 
Str 18.

Pistorius, Otto. Dr., Lautnwerk i. Lausitz, Siedelung Nord.
Preiner, Johann. Dr. mont n. h., Bergrat, Direktor der 

GuBstahlw- Gebr. Bohler & Go., A.-G.. Kapfenberg, 
Steiermark.

Iiittrr, Hans, Ingenieur d. Fa. Franz Megmn, A.-G., Dil- 
lingeń a. d. Saar.

Sattmann, Albrecht, Ing., Walzw,-Vorstand der Fischer- 
Bchen Weieheisen- u. Stahlg., Traisen, Nicd.-Oeat.

,Schadeck, Oskar M., ®ipl.*3ng., Dortmund, Fiiedrich- 
Str. 57.

Schauwinhold, Carl, Obering. u. Prokurist der Gelsenk. 
GuBst.- u. Eisenw., Gelsenkirchen, Rhcinelbc-Str. 12.

Schmitt, Franz, Ingenieur, Neunkirchen-Saar, Bismarek-
. Str. 1.
Schllz, Emil, Sr.'3U0., Delegiertor der Waffenstillstands- 

kom n., Frankfurt a. M., Rolirbach-Str. 31.
Schwier, Carl, D irektor, Cóln-Miilheim, Genoveva- 

Str. 94.
jSeedorjf, Thoruall, Ziyiling,, Paris, Ruo dc

4. Soptembro Nr. 3.
Stahl, Felix, Hiittendirektor a. D., Garmisch, Landhaua 

Dreilinden.
Sii[i, Eugen, Obering. der Masehinonf. G Zira-

mermann, Dussoldorf-Grafenberg, Burgmiiller-Str. 36.
Tafel, Armin, Betriebaingenieur, Konigshutte O.-S., 

Park-Str. 8.
Tafel, Julius, Obering., Walzwcrksclief der

Baildonhiitte bei K attow itz O.-S.
Wagner, Gustav, ®ip(.»3nn., Betriebsdirektor des Metallw. 

J . Goggl & Sohn, Munchen, Possaj-t-Str. 33.
Waldhausen, Erich, Ingenieur der Mannesmannrohren- 

Werke, Gelsenkirchen-Schalke.
Wencke, Heinrich Emil, Oberingenieur, Duisburg, Mcr- 

k a to r -H a u S .
Wild; Willy J ., Obering., Tcilh. d. Fa. Wild & Winter, 

Duisburg, Miilheimer Str. 191.
Wittenberg, Herbert, Dr. phil., Chemiker, Abt.-Vorstand 

der Tonerdefabrik, Lautawcrk i. Lausitz.
Wcmckhaus, Heinrich, W erkstattchef der Reichsstick- 

stoffw., Piestoritz Bez. Halle.
Wunnenberg, Gustav, Ingenieur, Dusseldorf, Hindenburg- 

wall 3.
Wuhchner, Gustav, Burochef u. Rcvisor der Treuhand- u. 

Steuerberat, — G. m. b. 11., Coln, Norbert-Str. 29.
Wurmbach, Emil, Oberingenieur, Godesberg, Plittersdorfer 

Str. 109 c.

G o B t o r b e n .

Cowpette, Paulin, Ziyiling , Coln-Braunsfcld. 28. 11. 1919.
Duchschcr, M , B., Direktor, Weekcr. 27. 11. 1919.
Ileurich, Ludwig, Śipl.-gttp., Berlin. Okt. 1919.
Lindemann, Robert, Direktor, Osnabriick. Febr. 1918.
Mottl, Ladislaus, Oberingenieur, Donawitz. 9. 7. 1919.
P/eifler, Jacob, Kommerzienrat, Kaiserslautern. Okt. 1919-

Der Jahrgang 1918 der

Zeitschriftenschau von „Stahl und Eisen“
ist s o r g f a l t i g  d u r c l i g e a r b e i t e t  und e i n h e i t l i c h  z u s a in m e n g e s t e l l t  worden. Er kann ais 
S o n d e r b a n d  in einer z w e i  seitig, oder fiir K a r t  e i zwecke auch in einer e i n seitig  gedruckten 
A'isgalm bezogen werden. Der Preis wird annahernd 6 ,00  Mk. betrageu und kann erst nach 
Eingang der Vorausbest.ellungen genau festgesetzt werden. W ir bitten daher unsere Leser, dera 
„V erlag Stahleisen m. b. H .“, Diisseldorf 74, Ludendorffstr. 27 , s p i i t e s t e n s  bis zum 31. Dezember 
1919 mitzuteilen, welche Ausgabe sie zu beziehen wiinschen.

Von den f r i i h e r  e n  J a h r g & n g e n  der ZeitscliriftP.nschau sind beim Verlage die Jahrgange 
1 90 3 , 1912 , 1913, 1914 , 1915, 1916 und 1917 zum Preise von jo 4 ,00  Mk. noch erhtiltlich. 

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

Unsere flercli a n  Krieg i i  Hol g era tem  F ib g lo s s e n  trandum neue Stellen!
BeacMet flie 31. Listę der Stellung Suchenden ani Seite 134,36 des A n ze ip te ile s .
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