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Die Abkuhlung hocherhitzter Eisenkdrper und die Temperatur- 

verteilung in dereń Innerem.

Von ©r.-Sttfl. Fried. R iedel in Essen.

D
afi „man das Eisen selimieden soli, so lange 
es warm istu, ist ein uralter Erfalirungs- 

satz. Um so merkwurdiger erscheint es dalier, 
daB in der Literatur liichts iiber die Frage zu 
finden ist, wie lange es warm bleibt, und ge- 
rade das ist doch bei den ungelieuren Mengen von 
Stalil und Eisen, welclie tagtiiglieh im gliihenden 

Zustand, sei es im Walzwerk oder in der Schmiede 
oder an andern Stellen, verarbeitet werden, von 
groBer Bedeutung; denn die gesamten Arbeits- 

vorgange hangen von der Dauer des Warmseins 
ab. Bei dem Fehlen jedweder rechnerischer 

Unterlagen ist es also bisher niebt móglich ge- 
wesen, vorauszubestimmen, ob beispielsweise ein 

groCes Schmiedestiick „in einer Wiiime11 verar- 
beitet werden kann, oder ob es statt dessen vor- 
teilhafter ware, nach Erreichung einer gewissen 
Temperatur wegen des inzwisclien stark gestiegenen 
Arbeitsdruckes die Arbeit abzubrechen und das 
Stiick neu yorzuwarmen.

In diesem Zusammenhange darf ich wolil noch- 

inals auf die Ergebnisse meiner Druckversuclie 
hinweisen, wonach die Druckfestigkeiten von FluB- 
eisen bei den Temperaturen von 1200, 950 und 

790° im Verlialtnis von 1:2,2 :4,3 stehen, also 
fast im quadratischen Verhaltniś wachsen1). Der 
Arbeitsverbraucli bei den niedrigen Temperatur- 
graden ist danach also ein wesentlick holierer — 

gleiche Arbeitsgeschwindigkcit vorausgeset.zt — , 
und man erkennt deutlich, wie selir das eingangs 

angefiihrte Sprichwort reclit bat. Der gegen ge- 
nauere Untersuchungen etwa vorgebraebte Ein- 
wand, daB sowohl im Walzwerk wie in der 
Schmiede fast stets die gleichen Arbeiten vor- 

kommen, iiber die man im Laufe der Zeiten 
ausreichende Erfahrungen gesammelt bat, kann 
nalttriich niclit gelten. Denn diese Erfahrun
gen sind niclit immer das Ergebnis eines 
abwUgenden Ausprobierens, sondern sind meist 
nur die Summę der Moglichkciten, die sieli am

Ob diese bisherigen Er-

’) Ygl. St. u. E. 1914, 1. Jan., 8. 22.

r-,™

leichtestcn darboten. 
fahrungen aber die zweckinafiigsten und wirt- 
schaftlichsten sind, ist darait noch lange niclit 
gesagt, denn eine reclinerische Nachpriifung aller 
Einfliisse, die liier auBerdem nicht immer in gleiclier 
rtichtung wirken, war mangels der notigen wissen- 

schaftlichen Unterlagen nicht mćSglich. So ist es 
kein Zufall, daB z. B. die Schmiede zu den teuersten 

Bearbeituugswerkstatten gehort. Wenn man auch 
wolil annehmen darf, daB die Schmiedemaschinen mit 
ihrein hohen Kraftverbrauch noch verbesserungs- 
fahig sind, so mufi dies aber noch rnelir dem 

Umstande zugeschrieben werden, dafi die Warme- 
wirtschaft hier, wio auch bei andern Warme- 
betrieben, hocli sehr im argen liegt. Wie man 
aber bei den inechanischen Triebwerken sieli um 
jedes Meterkilogramm Rechenschaft gibt und die 
GriiBe des Wirkungsgrades geradezu ein Grad- 
inesser fiir die Giite einer Maschine ist, so muB 
auch bei den Betrieben, die erhitztes Eisen ver- 
arbeiten, Ziel sein, den ,,Warme\vii'kungsgrad‘‘ 
moglichst hochzubringen, was um so leichter 
ist, ais man mehr zur Verscliwendung yon Wannę 
ais von mecbanischer Arbeit neigt. Demzufolge 
miissen auch die Yorteile, die sich aus der rech- 
nerischen Verfolgung des thermisclien Yerhaltens 
hocherhitzter Eisenkorper ergeben und die sich 
in der Ersparnis an Kohlen, an Kosten fiir die 
Instandlialtung von Oefen und Maschineu, an Zeit 
und Lohnen, manchmal auch an ersparten Anlage- 

kapitalien usw. auBern, entsprechend lioch sein. 
Da jedes Stiickchen Eisen nach dem Schmelzeh 
mindestens noch einmal warm behandelt wird, 
so kann man sich, selbst wenn je Tonne nur 

geringe Betrage eingespart wiirden, beim Umfange 
der deutschen Eisenverarbeitung leicht ein Bild 

davon machen, um wolche gesamten Betrage es 
sich schlieBlich hier handelt. So sei nur daran 
erinnert, dafi der jahrliche Kohlenverbrauch fiir 
die Eisenerzeugung und -yerarbeitung im Jahre 

1913 20%  des gesamten rd. 200 Millionen 
Tonnen betragenden deutschen Verbrauches betrug

i



2 Stahl..und. Eisen. Die Abkuhlung hocherhilzter Eisenkórpcr. 40. Jahrg. Nr. 1.

und damit den Hausbrand mit Kleingewerbe urn 
5%  ubertraf. Des wci teren kommt hinzu, daB 

die AufschlieBung eines unbekannten Gebietes in 
der Kegel selbst wieder Yeranlassung zu Fort- 
scliritten auf andem Gebieten gibt. Ais icli im 
Winter 1911/12 aus der Praxis lieraus die Frage 
des Arbeitsbodarfes beim Selimieden unter der 
Presse durch Versuche zu klttren suchte, liabe 
ich auch Untersuchungen iiber die Abkuhlung 
hocherhitzter Eisenkiirper angestellt,, dereń Er- 

gebnisse daher hier wiedergegeben werden sollen1).
Die Abkuhlung eines Korpers, der wiirmer 

ist ąls seine Umgebung. kann auf eine oder mehrere 
oder samtliche der folgenden Arten geschehen, 
und zwar durch Strahlung, Leltung und Stromung 

(Konyektion). Die Abkiihlung durch Warme- 
umsetzung, wie bei der Exp.-msion von Gasen, 
kommt hier nicht in Bet.racht..

Der erliitzte Eisenkorper, sei es nun ein 
Schnuedestuck oder Walzstab. wird sieli haupt- 
sachlicli durch S t r a h l u n g  der Warnie an seine 

Umgebung, durch L e i t u n g  an die mit. ihm 
in BerUhrm® stehenden Arbeits- und Unterlags- 
flachen und durch Erwiirmung und dadurch lier- 
vorgerufene S t r o m u n g  der Luft an den freien 
Flachen abkuhlen. Der Wil rmeverlust infolge 

der LeitfShigkeit der Luft ist geringfiigig und 
kann deshalb unberilcksichtigt bleiben.

1. Die Abkuhlung durch W armestrahlung.'

Da nur feste und fliissige Kórper, im Gegen- 
satz zu Gasen, Warmestrahlen auss.enden und 
aufnehinen konnen. so hangt die Btilrke der 

Warmestrahlung nur von der Temperatur des 
strahłenden Korpers und der festen oder fliissigen 
Umgebung, nicht aber vom Zustand (ruliig oder 
bęwegt) und der Temperatur der umgebenden 

Luft ab. Freilieh wird- es meist so sein, dafi die 
Temperatur der festen Umgebung gleicli jerier 

der Luft ist. Strahlungsgesetze gibt es mehrere. 
Daman schon in verschiedenen Fallen bei Zugrunde- 

legungdes von S t. e f a n empirisch gefundenen Ge- 
setzes eine brauchbare Uebereinstimraung mit Ver- 
suchen bei hoheren Temperaturen erzielt bat, und 
da auCerdem dureli B o 11, z m a n n aueii rein theo- 
retisch nachgewiesen ist. daB die Strahlung im 

Dauerzustand tatsilchlich von der vierten Potenz 
der Temperatur des strahłenden Korpers abhiingt, 

so soli das Stefan-Boltzmannsche Gesetz ais 
Grundlage dienen. Es lautet in allgemeiner 
Fassung: Wenn Q die in z Stunden durch

Strahlung der Flachę F in m: iłbergehende Wilrme 

in WE, C2 eine von der Oberflachenbeschaffenheit 
des strahłenden Korpers abhangende Ziffer, T 
die absolute Temperatur des strahłenden Korpers 

im D aue r zu s ta nd  und t die Temperatur des

!) Bie Vcrsuclie Belbst wunien in dem Professor

3)r.=3n0- R o t a c h  er unterstelienden Laboratorium 
fiir mechanische Technologie an der Teelmischen Hoeh- 
Bcliule Aaclien angestellt.

Hau mes ist, in welchem die Strahlung vor sieli 

geht. so ist

[ ( J s K w )1 .......... <■>
Wie erwahnt, gilt. dieses Gesetz nur fiir den 

Fali, daC der Kiirper mit der Temperatur T 

zwar Warnie ausstrahlt, diese aber wieder ersetzt 
erjialt. Fiir die durch Strahlung bei stetig fort- 
schreitender Abkiihlung verloren gehende Warnie 

mufi infolgedessen aus diesem Gesetz erst eine 
Bezielntng abgeleitet werden. Selbst wenn man 
die rremperatur t des Raumes ais unveranderlicli 
annimmt, was ńaturiięh olme weiteres zuliissig 

ist, so wird die mathematische Losung der Auf- 
gabe durch das zweite Glied des St-efan-Boltz- 
mannschen Gesetzes sehr erscliwert. Eine liech- 
nung zeigt aber, daG dieses zweite Glied bei 
den hier in Frage kommenden hohen Temperaturen 
des strahłenden Korpers ohne weiteres yernach- 
lassigt werden kann. da es das Ergebnis weniger 

ais 0,5% beeinflussen wiirde.
Es soli zuniichst ais einfachster Fali die 

W a r m e s t r a h l u n g  e iner  ebenen P l a t t e  

von unbegrenzter Lange und Breit.e aber einer 
endlichen Starkę bei sinkender Temperatur fest- 

gestellt. werden. Yon der Platte sei ein Stiick
F

von dem Gewicht G und den AuBcnflachen ~

abgegrenzt. Der Stoff besitze, der einfachen Be
handlung der Aufgabe wegen, eine Warmeleit- 
zalil )v =  oo. d. li. es werde angenommen, daB 

im Innem der Platte stets dieselbe Temperatur 
Tj herrsche wie an der Oberflache; es soli also 

der Warmeausgleich im Innern mit groBer Ge-, 
schwindigkeit vor sich gehen. Die Platte werde 
nun auf die Anfangst.emperatur To =  to + 2730 

gebracht. Nach dem Stefan-Boltzmannsclien Ge

setz ist dann die <lurcli Strahlung an die Um

gebung abgegebene Warne in z Stunden

..........................'d a ) ,

jedoch unter der Yoraussetzung, daB der Korper 

unter Zufiihrung yon Warnie da u e m d  die 
Temperatur T0 beibelialte. Da jedoch der Platte 
nach dem Erwarmen keine AV;irme melir zugefillirt 

werden soli. so sinkt infolge der Ausstrahlung 
die Temperatur. Sie sei nach der Zeit z==T,; 
fiir ein Zeitteilchen kann die Temperatur ais un- 

yeranderlich angesehen werden, und die in diesem 
Augenblick ausgestrahlte Warnie ist dann

Um liieraus den Abfall der Temperatur mit der 
Zeit berechnen zu konnen. ist es erforderlich, 

eine zweite Beziehung aufzustellen, die darin 
gefunden wird, daB die gesamte in der Zeit z 
ausgestrahlte Warnie

Q =  c G  (T,, —  Tz) ................. .... . (2)

sein mufi, wenn c die zunachst ais unyerander- 
lich angesehene sjiezifische Warnie des strahlen-
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den Korpers ist. Durch Differentiation der letzten 
Gleichung und dereń Einfuhrung in die voraus- 
gehende, sowie durch lntegration der hieraus sich er- 
gebenden Differeotialgleichung erhitlt, man schliefi- 

lich die Abkiihlungszeit1) zu

DeiS,Gleichung ist, wie ohen angegeben, die Voraus- 
set.zung zugrunde gelegt, dafi im [nnern des 
Korpers kein Warmegefalle eintrit.t, dafi also die 
Wilrmezahl X. =  co ist. Wenn es aucli der- 
artige Stoffe nickt gibt, so kann die Formel mit 
geniigender Genauigkeit, falis alle anderen Be- 
dingungen zutreffen, docli aueb fiir Korper mit. 
grofier Wiirmcleitzahl (wie z. B. Eisen mit X =  50; 
Kupfer X— 330) besonders dann Verwcndung 
finden, wenn die Wandstarke verhaltnismafiig 
klein ist, wie bei Platten, Blechen, Flacheisenusw. 
Mit Hilfe dieser Gleichung kann also entweder 
berechnet werden, wie lange es dauert, bis ein 
auf die Temperatur T0 erhltzter Kbrper sich auf 
die Temperatur Tr abgekiihlt. hat oder aber, auf 
welehe Temperatur der Korper sich nach einer 
bestiinmtcn Zeit abkiihlt,.

Weiterhin soli die Abkiihlungszeit eines ge- 
niigeńd langen Z y l i ń d e r s  berechnet werden 
unter der Annahine, dafi nur dessen Mantelflilitihe 
strahle. Dies kann olrne weiteres geschehen, 
wenn in Gl. 3 fur G das Gewicht des Zylińders 
und fiir F dessen Mantolflftchc eingesetzt wini. 

Bezeiclmet s das spezifische Gewicht des ver- 
wcndeten Stoffesin kg/m3, h die Jlohe des Zylińders 
und R dessen llalbmesser in m, so kann auch 
geschrieben werden

1004 . C .  K E  /  1

z - ~ c 2 V 'iv
, h ) . .  

O •
w-

Wie man sieht, ist die Abkuhlung, wie zu er- 
warteh war, nur von dem llalbmesser, niclit abor 
von der Lange des Zylińders abhflngig.

Bis jetzt wurde angenommen, dafi die spezi- 

fische Warme c unverilnderlich sei. Dies ist.jedoch 
fiir die meisten Stoffe nur angenahert riclitig. 
Fiir ein bestimmtes FlufSeisen von folgender Zu- 
sammensetzung: 0,06% C, 0,005 % Si, 0,005 %P, 

0,019 % S, 0,05 % Mn wurde die spezifische Warnie 
von Oberl io f f  e r2) innerhalb der Temperaturen 

von 250 bis 1500° C festgestellt. Sie hat die 
in Abb. 1 dargcstellte Veranderlichkeit. Fiir die 
folgenden Rechnuńgen kann genau geniig der 
wirki ich e Linienzug durch den strichpunktierten 
ersetzt werden, was den Yorteil hat, dafi er 
mathematisch sehr ’ elit wiedergęgeben werden 
kann. Innerhalb der Temperaturen vori 700 his 
1500° kann demnach c ais unvi;randerlich an-

’) Der ausfiihrliche Roeimungugang ist in Reft 141 
der Mitteilungen iiber ForschungBarbeiten d. Y. D. I. 
enthalten.

'-) Ob e r ho f f e r :  Die spezifische Warme des Eisens, 
Z. d. V. D. I. 1908, 25. Ju li, S. 1196.

gesehen werden, weshalb die vorausgehenden Ent-
wicklungen fiir diesen Temperaturbereich Geltung
besitzen. Fiir den unteren Temperaturbereich
zwisehen 0 und 700° ist somit unter Einfiihrung
der absoluten Temperatur T zu setzen:

T 1 +  0,591 T\
=  0,093 I — -— 1 

700 + 273 ’ \ 973
=  co (l +  « T ) .............................  (5).

Unter Einfiilirung dieser Gleichung in. die an- 
fiinglich aufgestelltenDiffcrentialgleichungen, Aus-' 
fUhrung der lntegration und Bestimmung der. 
Integrationskonstanten aus der Bedingung, dafi 
fur z =  o in diesem Falle Tt =  T0 (= 7 0 0 °) sein 
mufi, erlialt man schlietSlich 

1001 • c • G

C,-F
0,136 +0,000 008

l i (6).
VT= 973J

Diese Gleichung gilt. also fiir einen Korper mit 

der angegebenen>,spezifischen Wannę c, dem Ge
wicht' G kg- und der strahleńden OberflUclie F in*

. - ~ - -X om

2W rtv ' rćw....
Temperatur

Abbildung 1. Abhiingigkcit der spezifischen 

Wiirme von FluBeisen von der Temperatur.

innerhalb des Temperaturbereichcs von 700 hisO°C. 
Dio Abkuhlungskurve eines Kdrpers, der hoher 
ais 700° erhitzt war, setzt sich demnacli aus 
zwei Aest.cn zusammen, wovon der erste Ast nach 
Gl. 3, der zweite nach der zuletzt gefundenen 
Gl. 6 zu berechnen ist. Es ist jedoch zu beachten, 
dafi infolge des Sprunges der spezifischen Warme 
bei 700° von 0,167 auf 0,148 der hierdurch 
freiwerdende Warmerorrat bei gleichbleibendcr 
Temperatur ausstrafflt. Dieser berechnet sich zu 

Q =  (0,167 — 0,148) G (700+  273) =  18,48 G.

Die Zeit, wahrend welcher die Ausstrahlung bei 

gleichblcibender Temperatur geschieht, ergibt sich 
nacli Gl. la  z u

18,48 * G

■973

Der zweite Hauptast, fiir welchen T(>=  700 :f  -78 
ist, sclilieBt sich dann hieran an, wobei der Ko- 

ordinatenanfangspunkt am Ende dieser letzteren 
Zeit liegt..

Die gleichen Fonnelu geltun auch fiir Vier- 
kantkorper (Blocke, Kniippel usw.), wenn fiir 

die strahlende Flachę F der entsprechendc Wert 
eingesetzt wird. '
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Abbildung 3. Ausbildung 

der Thermoolemento fiir Abbildung 4- AbkiiMungsktirve eines ITluBeiśen-

die Strahlungsyersucbe. zylinders von 29,8 mm (J> und 118,3 mm Lange.

Abbildung 2. Anordnung 

far Strahlungsversuche:

Die Erhitzung erfolgte durch einen elektrischen 

Ofen. Dieser wurde zunachst fiir sieli erhitzt 
und dann iiber die Korper geschoben. Nacli Er- 
reiehung einer gewunschten Temperatur wurde 

der Ofen, der an einem Drahtseil aufgehangt 
war, moglichst rasch liocligezogen und zwischen 

ilm und die nunmehr strahlenden Korper eine 

Platte gelegt, so dafi den Korpern vom Ofen 
keine Warnie me kr zugestralilt werden konnte 

(Abb. 2). Die Temperaturen stellte ich mit Hilfe 
eines Platin-Platinrhodium-Thermoeleinentes in 

Verbindung mit einem Therinograplien fest, weleh 

letzterer ohne weiteres die Abkiihlungskurve 

lieferte. Die Tliermoelemente (Abb. 3) waren so 
ausgestaltet, dafi die. Drahte vćn der Lotstelie

des Thermographen einen iinick der Kurve bei 

700° erkennen, der auf die Aenderung der 
spezifischen Warnie, letzten Endcs auf eine Ge- 
fugeanderung zuruckzufuhren ist (Haltepunkt).

Im folgenden seien nun zum Yergleich die 

Abkiihlungszeiten fiir die Abkuhlung desselben 
Korpers, durch Strahlung nach GL 3 fiir Tempera

turen ron 1000 bis 200° C. zunachst unter 
Voraussetzung einer unveranderlichen spezifischen 

Warme von 0,167 berechnet.

Es ist also zu setzen in Gl. 3 G =  0,65 kg, 
c =  0,167,P =  0,011I m2, die Ausgangstemperatur 

nach Schaubild Nr. 37 T„ =  273 + 1045 =  1318°.

Die zu verscliicdenen Temperaturen errech- 

neten Abkulilungszeiten sind in Abb. 5 zur Auf-

aus je um rd. 20 nim ohne Umhiillung an dem 
strahlenden Korper entlang liefen und deshalb 
auf diese Lange ebenfalls dessen Temperatur an- 
nalnnen. Es konnte also an der Lotstelie mangels 
eines Warmegefalles keine Warme: fortgeleitet 
werden, wodurch sonst, falsclie Angaben ver- 
ursacht worden waren. Die Lotstelie selbst 
wurde gegen die Mantelflache des mittleren Kor
pers angedriickt und zur Sicherheit um letzteren 
und das Element ein diinner Asbestfaden ge- 

schlungen. Das in Abb. 4 wiedergegebene Strah- 
lungsschaubild Nr. 37 stcllt die Abkiihlungskurvo 
eines Zylinders von 29,8 mm Durchmesser und 
118,3 mm Lange dar. Der Yersuch wurde 
mehrere Małe mit denselben Korpern wiederholt. 

Die sieli ergebenden Diagramme liefien sich mit 
dem von Nr. 37 zur Deckung bringen. Letzteres 

wurde in Abb. 5 in emrechtwinldigosKoordińaten- 
system iibertragen, wobei die Abszissen die Ab- 
kiihlungszeiten z in Minuten und die Ordinaten 

die Temperaturen der Zylindermantelflache in 0 C 
bedeuten. Der durch diese Kurve A dargestellte Ab- 
kuhlungsvorgang des mittleren Eisenzylinders 
wurde also durch Strahlung der Warme an die Urn- 
gebung, durch Warmestromung der Luft und zum 

geringsten Tell durch Warmeleitung der letzteren 
veranla£5t. Man kann liier im rechtwinkligen Ko- 
ordinatensystem deutlicher ais auf dem Schaubild

2. Strahlungsversuche.

Zwecks Prufung dieser errechnetenBeziehungen 

stellte ich Strahlungsversuehe mit hocherhitzten 
Eisenkorpem an. Die Yersuchsanordnung war 
derart, daB der zu untersuchende Eisenkorper 

(Zylinder, Vierkant) nur an der Mantelflache 
Warme ausstrahlen konnte. Dies erreiclite ich 

in einfacher Weise dadurch, daB ich drei Korper 
gleicher Form und Grofie aufeinanderstellte und 
die Abkuhlung des mittleren beobachtete. Da 
die beiden andern Korper jedoch auch an den 

freien Endflachen strahl- 

teri und dadurch etwas 
rascher abkiililten, so 
wurde zwischen den Kor

pern ein rd. 0,4 mmgroBer 

Spalt gelassen, so daB 
Temperaturunterschiede 
sieli keincsfalls durch 

Leitung bemerldich ma- 

clien konnten.
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zeichnung einer Abkuhlungskurve beniitzt worden 
und ergeben die Linie B, welclie oberlialb der 
durch Versuch gefundenen Kurve A liegt und 
entsprechend der gemachten Annahme, dafi c un- 
Ycriinderlieh sei, bei 700° keinen Knick auf- 

weist. Die Kurve B kommt der Kurre A in 
dem Temperaturbereich von 700 bis etwa 4000 

ziemlich nahe, ent.fernt sieli aber bei weiter ab- 
nelimender Temperatur wieder von ihr.

Beriicksiektigt man aber die Veranderlichkeit 
der spezifischen Wttrme von 700° ab, so erhalt 
man die Kurve C, welclie anfanglicli iiber der 
Kurve B, spater aber zwischen dieser und der 
Versuchskurve A verlauft und sieli in den unteren 
Temperaturen der letzteren ziemlich gut an- 
schmiegt. Eine Deckung der Kurve C mit A 
ist naturlich niclit zu erwarten, da die Warroe- 
leitfahigkeit des Eisens =  co angenommen und 
der Einflufi der Abkuhlung dureli Stromung und 
Leitung der Luft niclit beriicksichtigt ist. Diese 
graphische Darstellung zeigt aber ohne weiteres, 
dafi namentlicb durch die 
aufgesteliten GL 3 und 
6 der Charakter der Ab- 
kuhlungskuiwesehr genau 
wiedergegeben wird. Im 
naclifolgenden bietet sich 

noch Gelegenheit, die 
Uebereinstimmung von 
tatsuehlichen und errech- 
neten Abkuhlungskuryen 
v.on Eisenkorpern we- 
sentlich starkeren Um- 
fangs naehzupriifen.

3. V ersuche  iiber die Temp er a tu  r v er- 
te ilu n g  im In n e rn  eines h o c h e rh itz te n  

E ise nko rpe rs .

Bei der Aufstellung der Gl. 3 und 0 ging 
ich der Einfachbeit halber von der Voraussetzung 
aus, dafi die Warmeleitzahl X =  co ist, dafi also 

an allen Stellen des strahlenden Korpers gleiche 
Temperatur herrsche. Dies trifft naturlich in 
Wirklichkeit nicht zu. Der Vorgang bei der 
Abkuhlung durch Strahlung wird etwa der folgende 
sein: Wird der erhitzte Korper aus der bis- 
herigen gleichwarmen Umgebung in eine kiihlere 
gebrachfc, so wird zunachst an den aufieren 
Schichten infolge Strahlung der Oberflache eine 
Temperaturerniedrigung statttinden. Fiir die reeli- 
nerische Verfolgung wiirde hleraus die Gleicliung I 
aufzustellen sein. Das hieraus gegeniiber den 
inneren Schichten cntsteliende Temperaturgefalle 

bewirkt, dafi vom Innern nach dem Aeufiern 
Warme geleitet wird. Fiir unendlich kleine 
Zeiten konnen die ausgestrahlten und die der 
Oberflachenschiclit zugeleiteten Warmemengen 
gleicligesetzt werden (Gl. IT). Letztere sind 
durch das Fouriersche Warmeleitungsgesetz ge- 
geben. Es ist dann noch eine dritte Gleichung,

welche iiber den jeweiligen Warmeinhalt des 
Korpers AufschluB gibt, zu Ililfe zu nelimen. 
Die Losung dieser in diesem Falle partiellen 
Differentialgleicliungen gestaltet sich nicht ein- 
fach und erfordert umfangreiche Beclmungen, 
weshalb hier von ciner mathematischen Behand- 

lung dieser Frage abgesehcn werden soli.
Ich erstrebtejedoch durch den Yersuch, einBild 

von der Temperaturverteilung im Innern zu ge- 
wjnnen. Zu diesem Zwecke wurde an grofieren 
Stiickeu aus FluGeisen, die mir von der Firma 
Fried. Krupp, A.-G., Essen, in dankenswerter Weise 
s. Zt. zur Verfiigung gestellt wurden, an ver- 
schiedenen Stellen im Linern der Temperatur- 
verlauf mittels Thermoeleinente festgestellt, und 
zwar an einem runden Stiick von 145,2 mm Durch- 
messer und 424 mm Lange und einem Vier- 

kantstiick von 146 mm Dicke und 418 mm Lange. 
Diese wurden mit bis iiber die Mitte reichenden LUnga- 
bohrungen versehen, in welchen die Tliermo- 
elemente eingeschoben wurden. Der Gang der

Versuche war folgender: Nachdem das Schmiede- 
stiick in einem grdCeren Muffelofen auf eine 

Temperatur vroii rd. 850° gebracht und langere 
Zeit, rund zelm Miuuten. derselben ausgesetzt 

war, wurde in die eine Endflache rascli eine 
kraftige Oese eingeschraubt und darnit das Stiick 
an ein an der Decke des Laboratoriums fest- 
gemachtes Seil unter Zwischenschaltung einer 
Kette gehangt. llierauf wurden die Thermo- 
elemente soweit in die Bohrungen eingeschoben, 
dafi alle Lotstellen sich moglichst in gleiclier 
Hćihe befanden, eine Arbeit, welche wegen der 
grofien strahlenden Hitze der gliihendeu Korper 

und der leiclit zerbrechlichen Thermoelemente 
mit erheblichen Schwierigkeiten verkniipft war. 
Ebenso wurde an die Oberflache ein Thermo- 
element dauernd angelegt. Die auf Grund be- 
sonderer Eichungen berichtigten Angaben der 
Thermoelemente ergeben die in Abb. 6 und 7 

dargestellten Abkiihlungskuiwen fiir das zylin- 
drische und das Yierkantstiick. Tragt man, wie 

in Abb. 8 und 9 geschehen, die zu gewissen Zeiten 
an den betreffenden Mefistellen festgestellten 
Temperaturen auf, so ergeben sich die augen- 
blicklichen Temperaturverteilungen im Innern. 
Um diese durch die Bohrungen moglichst wenig

Zeif

Abbildung 5, Abkuhlung eines erhitzljon Eisenzylinders von 29,8 ram <J> und 

118,3 mm Lange durch Strahlung an der Mantolfliicho.
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zu beeinflussen, waren letztere versetzt an- 
geordnet, d. li. nicht langs eines Halbmessers. 
Fiir die Aufzeichnung der Temperat.uryerteilungs- 
kurven ist es aber zulassig, sie sich in eine Ebene 
gedreht zu denken.

ais „vermutlich“ eingetragen ist. Jedenfalls zeigen 
die Kurven aber. dafi die Temperatur im Innern 

des Sclimiedestuckes wesentlicb bober ist, bis zu 
150°, unter Zugrundelegung der vermutliebeu 

Kurve sogar bis 200°, ais au der Oberflache, 
daB also die Teni])eratur der letzteren keines- 
wegs den wirklichen WSrmezustand des Stiickes 
wiedergibt. D ie  O b e r f la c h e n te m p e ra tu r  

kann nu r  ais V e r g 1 e i c h s m a fi s t a b bei 
g le io h s ta rk e n  S tiicken  g e lte n , da ih r  
V e rh a ltn is  zu r  K e rn te m p e ra tu r  m it 

w ecbse lnde r S ta rk ę  des S tiickes sich 
a n d e r t.

Das zu diesen beiden Vei'sucben verwendete 
FluBeisen ist in seiner Zusannnensetzung eigens

Zeff/i7/77/n

Abbildung 6. Abkiiblung eines runden Blockes 

im  Innsrn bei strablender Oberf 1 aehe.

Die Kurven der Abb. 8 und 9 liaben iiber- j — -■» - n  ■—<w-T-

raschenderweise in der Mitte eine 31 ulde, die j  I j

sebr wabrscheinlicb auf die Wsrmeentziehung 1 >----I------ -----—

durcll die Oesc mit Kettenstiick, welfihe im Abbildung S. Temperatur- Abbildung 9. Temperaturver-

W r- ----------- -- — -------- ---- ---- ----  verteiluug im Innem eines teiluug im Innem  eines qua-

\ _  i; runden Blockes. dratisehen Blockes.

dafiir ausgesucht worden, um moglichst das gleiche 

Eisen wie das von Oberhoffer \erwendete zu 
liaben. so dafi derselbe Yerlauf der Kurve fur 
die spezifisclie Warnie wenigstens angenahert 
angenommen werden darf. Das Eisen.liat. eine 
Zusammensetzungvon 0,07 %C, SpurenSi,0,27 % 
lin, 0,014 % p" und 0,032 % S.

Berechnet man auf Grund der festgestellten 
Temperaturverteilungskurven beispielsweise fiir 

das zylindrische Stiick die jeweiligen Warme- 
inhalt.e zu einigen angenommenen Zeitpunkten 
nach der Simpsonschen Regel und tragt die darans 
sich ergebenden mittleren Temperaturen graphisch 
auf, so erhalt man die in Abb. 6 besonders be- 
zeichneten Punkte, dereń (dor Deutlichkeit wegen 

nicht gezogene) Ausgleichlinie ungefahr mit der 
erhaltenen Abkuiilungskurve der mittleren Bohrung 
zusammenfallt. Die Kurve wiirde also entstehen,

i ’ "ss-yr-jr-* Ar fc-fr-fj.rr .V  Ś- Je : —
Z?żt/f7mih

Abbildung 7. Abkuhlung eines rjuadratischen 

Blockes im Innem  bei strahlender Oberflache.

Yerhaltnis zum Anschraubąuersclinitt eine flr- 
halt.nismaBig grofie strahlende Oberflache be- 
sit.zen, zuriickzufiihren ist. Bei einem sebr langen 
Stiick wird die Temperaturverteilung im .Innern 

nach einer Kurve erfolgen, wie sie in Abb. 8

wenn die Warmeleitfahigkeit /, =  co ware, wie 

es bei Aufstellung der Gl. 3 und 6 angenom
men wurde. Rechnet man nun anderseits die 
AbkUhlung nach diesen Gleicliungen unter Ein- 
rechnung der beiden Eudflachen. so gewinnt man



1. Januar 1920. Die Abkuhlung hoęherhitzter Eisenkorper. Stahl und Eisen. 7

die strichpunktiert eingetragehe Kurve S, welche 
mit den Punkten inittlerer Korpertemperatur un- 

mittelbar vergleiclibar ist. Wie man sieht, ist 
die Ucbcreinstiminuug eine recht befriedigende. 
Sie konnte noch verbessei't werden, wenn man 
die Strahlungskonstante entgegen den Gl. 3 und 6 
mit der Temperatur ais veriinderlich annimmt, 

was aucli nach den Yersuchen von Nusselt1) der 
Fali ist. Da mir aber fiir glugende Korper ge- 
nauere Untersuchungen liieriiber nieht zur Ver- 
fiigung stehen, so sehe icli hiervon ab. Ferner 

ware noch zur Kont.rolle die Grofie des Wiirme- 
verlustes durch Stromung der Luft durch be- 
sondere Yersuche zu ermitteln.

Jedenfalls kann festgestellt werden, dafi die 
gefundenen Gleichungen und die mittlere Ab- 
kiihlung durch Strahlung unter Eiusclilufi der 
Stromung fiir die vorliegenden Zwecke sic!) mit 
geniigender Genauigkeit bereclmen lassen, und 
dafi das ihnen zugrunde liegende Stefan-Boltz- 
mannsche Gesetz den Strahlungsvorganjr auch 

bei holien Temperaturen sehr gut. wiedergiht.

4. Die A bkiih lung durch Warm olei tung.

Erheblieh st.Urker ais die Abkiihlung durch 
Strahlung wirkt die durch Warmeleitung an in 
“uiimittelbarer Beriihrung mit dem erliitzten Eisen- 
stiick stehenden kalten Eisenmassen. wie es z. B. 
Ambofi und Hammer fiir das Schmiedestiick und 
die Walzen fur den Walzstab sind. Bei einer 

Temperatur von 1000° C wird einem Eisenkorper 
im Dauerzustande durch Leitung an eine aus- 

gedehnte Eisenplatte von 1 cm Starko und einer 
Temperatur von 100° etwa 35 mai mehr Warme 
entzogen. ais wenn das Stiick mit der gleichon 
Flachę die Warme nur durch Strahlung abireben 
wiirde. Bei der Berechnung der an den End- 
fliichen cines erhitzteu Eisenkorpers durch Leitung 

entzógenen Warme ist vom Fourierschen Gesetz 
auszugelien:

„Die durch eine ebene Platte von der Dicke S 
und der Flachę F liindurchgehende Warmemenge Q. 
ist im dauernden Temperat.urzustand proportional 
der Zelt z, der Flachę F, dem Temperaturunter- 
schied t, —12 zu beiden Seiten der Platte, um- 
gekehrt proportional der Dicke der Platte o und 
abhangig von einer Stoffziffer /., dor Warme- 
leitzahl des Stoffes der Platte. “ Es besteht also 
die Beziehung

Q =  z F  • . X ................. (?).
0

Dieses Gesei z laBt sich unter gewissen Yoraus- 
setzungen auf die von uus zu betrachtenden Yer- 
haltnisse iibertragen. Ais „ebene Platten“ seien 
die dem Eisenstiick zunachst gelegenen Schichten 

der Unterlage von der Dicke o betrachtet. Auf 
der einen, dem Stiick zugelegenen Seite herrscht 
d.anń dessen Temperatur, auf der andern die der 
anliegenden Platte. Es mufi jedoch bei der Auf-

J) jSr u8se lt:For3chungshefte ,Y .D .l:,N r. 63u. 64.

stellung einer fiir diesen Fali giiltigen Glelchung 

ebenfalls darauf Bedacht genommen werden, daB 
hier die Temperaturzustande keine dauernden sind, 

wobei aber vorlaufig zwecks Yereinfachung der 
Reclinung von der gleichzeitig stattfindenden Aus- 
strahlung abgesehen werden soli. Ebenso soli 
zur Vereinfachung die Annahme getroffen werden, 
daB die warmeaufnehmenden Eisenkorper (Hammer 

und Ambofi, Walzen usw.) eine gleichbleibende, 
mittlere Temperatur t, besitzen. In Wirkliehkeit 
wird diese mit der Dauer des Abkuhlungsvorganges 
steigen, und z war hangt die Erhohung dieser 
Temperatur u. a. von der Grofie der warrnc- 
aufnehmendcfi Eisenmassen ab, dann natiirlich 

auch von der Grofie der Warmemenge, welche 
das erliitzte Stiick abgibt.

Ais einfachster Fali sei zunachst die A b 
kuhlung eines erliitzten und auf eine kalte  
E isenplatte  <restellten Eisenkorpers durch 
W  arm eleitung bereclmet. Fur einZeitteilchendz 
kann das Temperaturgefalle wieder ais unver- 
ilnderlich angesehen wrerden; es gilt also d Q =  
dz • F (t,— t2). Die im ganzen durch Leitung 
verloren gegangene Warme betragt Q =  c • G 

(ti — t D u r c h  Verbinden dieser beiden Be- 
zieliungeii und Integration der sich ergebenden 
Differentialgleicliung erhalt inan sclillefilich

und
=  o ^  +  t , .......................(9).

liierih ist
>.-F

o • c ■ G

Die weiteren Betrachtungen sollen nur- fur 
den Fali durchgefiihrt werden, dafi die Abkiihlung 
eines Schmiedestuckes durch Leitung w$Jirend 

des ZusammendrUckens durch eine Presse fest- 
zustellen sei. Wie in meiner mehrfach erwahnten 
Arbeit dargelegt worden ist, kann fiir den m.ittleren 

Quersehnitt des zu pressenden Korpers angenahejrt

gesetzt werden fmx = •  , wenn .1 der Raum-

inhalt des zu pressenden Korpers, h dessen Ilohe 
und x der Prefiweg ist. Die Prefibahnflaehen 
seien nun derart bemessen, dafials mittlere Warme- 
iibergangsflachen die aus dieser Beziehung^ sich 

ergebende mittlereQuerschnittsflachedesSchmiede- 
stuckes gesetzt werden kann. Die Prefigeschwin- 
digkeit werde ais gleichbleibend angenommen.

Der Rechnungsgang ist der gleiche wie \ or- 
hin. Man erhalt sęhlicfilich folgende Beziehung

Q =  c G ( t , - t 2) | l -  • . (10).

llieraus bereclmet sieli die Temperatur des 
Schmiedestuckes ani Ende der Prefiperiode zu

• • ■ - - (ID

hierin ist der Exponent 

— 2 J  1
5 v c G'
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Dieser Wert liifit sich ver'einfachcn, wena 

rnan beaclitet, daB G =  J  cbm • s • 1000 ist, worin 
s das spezifische Gewiclit yon Eisen, im Mittel 
=  7,85 ist. Wird die Temperatur der PreC- 

balinen an der Stelle d =  0,01 m gemessen, und 
fiir X, welcher Wert bei Eisen zwischen 40 und 50 
sclmankt, 45,8, ferner fiir c =  0,167 gesetzt,

7
so wird schlieClich n =  ~. Der Exponent u ist

also von dsn Ausmafien odei Gewichten einzelner 

Sckmiedestiicke vollstandig unabhitngig, wolil • 
aber von der PreBgeschwindigkeit. v, mit Aus- 
nahme dereń er nur Wertziffern entliillt, die 

ais unveriinderlieli angesehen werden konnen. 
Die Gl. 11 wird dadurch sehr yereinfacht und 
kann zu praktischen Zwecken leiclit herangezogen 

werden.
Im folgeuden soli nun an Hand eines Bei- 

spiels der EinfluG der Abkuhlung durch Lcitung 

auf Erhohung des Arbeitsbedarfs beim Zusarn-

einen weiteren Wert von tz zu berechnen. Die 
Ermittlung der spez. Driicke c fur den sich ab- 

kiihlenden Korper wird nun so vorgenommen, daB 
die Werte von crm, wio sie sich aus der P-Kurve 
bei gleiclibleibender Temperatur (s. Abb. 11) durch 

Division yon P mit dem jeweiligen Querschnitt f„1 
ergeben, in das Kurvenbild 12 zur Temperatur 
1070 eingetragen werden. Durch diese Punkte 
legt man gleichlaufende Linien zur Tempcratur- 

festigkeitskurye, wie ich sie durch meine Ver- 

suche im elektrischen Ofen 
bei versehiedenen gleichblei- 
benden Temperaturen errnit- 

telte. Dort, wo diese Linien 
die Ordinaten der verschie- 
denen, den jeweiligen Um-

menpressen eiues Zylinders von 16,0mmDurch- 
messer und 50 mm Hóhe auf Grund der vox-aus 

entwickclten Gleichungen bereclmet werden. Ein 
derart bemessener Zylinder wurde im elektrischen 
Ofen bei einęr gleichbleibenden Temperatur von 
1070° zusammengedruckt und lieferte hierbei 

das in Abb. 10 eingetragene Schaubild. Die Ge- 
schwindigkeit v war hierbei ziemlich gleichbleibend 
=  7,43 m/st. Es bereclmet sich dann n zu
0,96 bei X =  45,8. Wird letzterer Wert da- 
gegen zu 48,7 angenommen, so sei n =  rd. 1 • t2 

im Mittel zu 100° angenommen. Fiir groCere 
Abmessungen des Schmiedestuckes durite dieser 

Wert ebenfalls zunehmen. Unter Einfiihrung 
dieser Grofien in Gl. 11 geht diese uber in

^  =  (1070— 100) • + 100, gestaltet sich

also gerade in diesern Falle infolge des Expo- 

nenten 1, der durch die niedrige Geschwindigkeit 
veranlaCt ist, auBerordentlich einfach. Die Tem- 

peraturabnahme erfolgt hier also geradlinig. Es 
gcniigt daher, neben tler Ausgangstemperatur noch

formungsstufen zugehorigen Temperaturen Tz 

schneiden, sind die Werte der zu ermitteln- 

den amt. Diese mit den zugehorigen Quef- 
scbnitten fm multipliziert, ergeben die gesuch- 
ten Druckkrilfte pt, die in das Diagramm 
(Abb. 10) eingetragen, die P-Kurve des bei Ab- 
kiihlung durch Wiirmeleitung zusammengepreC- 

ten Zylinders darstellen. D er U n te rsch ie d  
zw ischen den be iden  P -K urven  s t e l i t  
den z u e rm it te lu d e n  M e h r a u f w a n d a n 
A rb e it  in fo lg e  A b k u h lu n g  des Schmiede- 

stiickes durch  W a rm e le itu n g  an die 
P reCbahnen  dar.

Durch Versuch wilre insbesondere der Wert 
nachzupriifen, was zweckmaCigerweise an den zu 
beniitzenden Pressen selbst zu geschehen hatte.

Mittels der Gl. 11 und des hier angegebenen 
Verfahrens kann auch untersucht werden, in- 

wieweit eine Erhohung der PreBgeschwindigkeit, 

welche, wie oben ausgefuhrt, gleichzeitig eine 
Erhohung des Arbeitsbedarfes bedingt, ander- 
seits wieder durch Yerminderung der Arbeitszeit

Abbildung 11. Temperatur-FestigkoitB ft,a) -Sehau- 

bild fiir Zylinder und Doppelkegel. Erhitztes 

FluBeisen.

Abbildung 10. Erhohung des Abbildung 12. Ermitt-

Widerstand^s infolge Abkiih- lung dss spezifisoheń

lung durch Wiirmeleitung an Druekes bei verschiode-

den Endflachen. nen Umformungsgraden.
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eine Ilerabsetzting' des Arbeitsbedarfs zur Folgę 

hat. Wie man sielit, ergeben sieh liier Aufgaben, 
die nur durch solche und ahnliche Reclinungen 
zu losen sind.

Bei den vorausgehenden Betraehtungen wurde 
die Umwandlung der PreBarbeit in Warme und 

die dadurch herbeigefiłhrte Erhohung der Tem
peratur niclit beriicksichtigt. Unter normalen 
Verlialtnissen ist diese Temperaturerhohung beirn 
Pressen niclit groB. So reclinet sieli bei dem 
vorausgehenden Versuch die Temperaturerhohung, 
wenn die Umformung bei gleiehbleibender Tem
peratur von 1070° erfolgt, nur zu rd. 9,8°. 
Grofiere Betrage, ais bei der Presse nehmen diese 
Temperaturerhohungen bei Sclimiedemaschinen an, 
die mit Haramerwirkung, also mit sehr grofler 
Geschwindigkeit arbeiten, denn, wie ich den Nach- 
weis gefiihrt habe, wachst der Arbeitsaufwand 
und damit die' uingewandelte Warme mit der 

Geschwindigkeit.
Die liier angegebenen Grundlagen, welche, 

wie ich an verschiedenen Stellen andeutete, er- 
weiterungsfabig sind, werden einem schon oft 
gefiihlten Bedurfnis abhelfen, das sieh ttberall 
dort bemerkbar macht, wo es darauf ankommt 
zu wissen, wie lange es dauert, bis die Temperatur 
eines gliihenden Eisenkorpers auf ein gewisses 
ilafl hcrabgesunken ist. Solche Fragen treten 
haufig auf, sowohl bei der isfeukonstruktion von 
Hiitten- und Walzwerksmaschinen, ais auch bei 
der Neuanlage von Schwellenadjustagen, Kiihl- 
betten, Walzwerken usw., wie iiberall dort, wo

in Schtnieden und Werkstatteu fiir die Erzeugung 
gepreBter Massenartikel auch auBergewolinliclie 

Falle vorkommen.
Auch fur den entgegengesetzten Zweck, nam- 

licli fiir die Feststellung des theoretischen Warme- 
bedarfes von eisernen Korpern bei ihrer Ueber- 
fiihrung in den gliibenden Zustand, lassen sieh 
die aufgestellten Formeln yerwenden. Vergleiche 
mit dcm tatsiichlichen Warmeaufwand in Warme- 
und Gliihofen werden dann wertvolle Fingerzeige 
fiir den Wirkungsgrad dieser Einrichtimgen wie 
fiir etwaige Verbesserungen geben.

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

Es wird gezeigt, wie aussicbtsvoll sowohl fur 
die zweekmaBige Ausgestaltung der Arbeitsvor- 
gange bei der Yerarbeitung warmen Eisens, wie 

uamentlich im Ilinblick auf den holieu Kohlen- 
yerbrauch fiir die Eisenerzeugung und -yerarbei
tung eine rechnerische Yerfolgung. der von den 
Eisen- und Stahlmengen aufgenommenen und ab- 
gegebenen Warmemengen sein mufi. Es werden 
dann die Abkuhlungsyerhaltnisse hocherhitzter 

Eisenkorper durch Strahlung uud Leitung ein- 
gehend behandelt und Formeln zur Bercchnung 
der Abkiihlungszeiten usw. abgeleitet. Zum Ver- 
gleicb angestellte Strahlungsversuche bestatigen 
die Rechnungsgrundlagen und die aufgestellten 
Formeln. Schliefilicli werden nocli Yersuchs- 
ergebnisse ttber die Temperaturverteilung im 
Innern von hocherhitzten Eisenk5rpern mit- 

g-eteilt. —

Die Beheizung von Martinofen mit kaltem Koksofengas.

Von F. Springorum in Dortmund.

(Mittoilung aus dem StahlwerksausschuB den Voreins deutscher Eisenliuttenleute.)

I |ie Versuche, im Martinofen mit kaltem Koks- 
ofengas zu sehmelzen, sind auf dem Eisen- 

und Stahlwerk Hoesch im Mai 1913 begonnen 
worden. Zu diesem Zwecke wurde ein mit Gene- 
ratorgas betriebener und mit gewobnlichen Kiipfen 
verseliener 30-t-0fen nach der Bauart Marz zu- 

gestellt und mit Koksofengas beheizt. Die Uaupt- 
abmessungen und die Verhaltnisse des Ober- und 
Onterofens sind aus Abb. 1 und 2 zu entnelimen.

Nachdem die ersten Versuche niclit ungiinstig 
ausgefallen waren, wurde der Unterofen in der 
Weise umgebaut, dafi manaufjeder Seite nur eine 
Luftkammer mit zugeb8riger Schlackenvorkammer 

anordnete (vgl. Abb. 3). Da die Versuchsergeb- 
nisse sieli weiteihin giinstig gestalteten, wurde Ende 
1913 ein zweiter 30-t-0fen fiir Beheizung mit Koks
ofengas geandert(vgl. Abb. 6), dem im Jahre 1914 

die drei lOO-t-Oefen des neuenMartinwerkes folg- 
ten (ygl. Abb. 7, 8, 9 und 10).

Das Koksofengas komrnt von der Kokerei in 
einer Leitung von 700 mm Durckmesser, die, 
da das Gas nur Tagestemperatur besitzt und in-

folgedessen mit Feuchtigkeit gesattigt ist, in Ge- 

falle und mit Siphons verlegt ist. Die Zufuhrung 
des Gases in den Ofen erfolgte zunachst durch 
eine gemauerte yiereckige Diisc in der Mitte der 
Kopfwande iiber dcm Pfeiler und zwischen den 
beiden senkrechten Luftziigen (vgl. Abb. 1). Das 
Gas liatte jedoch nicht geniigend Fiihrung, flatterte 
im Ofen und griff das Gewolbe an, ohne genugend 
auf das Bad zu wirken. Die gemauerte Diise 
wurde daher naeh voriibergeliender Benutzung 
einer wassergckiihlten kupfernen Diise durch eine 
wassergekiihlte schmiedeiserne Diise von 120 mm 
Durchmesser ersetzt.

Diese Dusen haben sieli sehr gut bewahrt und 
sind inderselben Ausfuhrungnochheute im Betrieb. 
llire Haltbarkeit betragt mehrere Ofenreisen. Die 

Diisen sind mit der Gasleitung durch einen Diisen- 
stock beweglich yerbunden und konnen somit nach 

allen Richtungen hin yerstellt werden, je nachdem 

die Gasfiihrung beeinfluBt werden soli. Ein Aus- 
wecliseln der Dusen kann wjihrend des Betriebes 
ohno Miihe in einer halben Stunde erfolgen.
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a /mCtriYir, trsUrt
Ytrsurticn tocfi/aTfrjrifen mn/en.

Abbildung 1. 
Abmessungen 

des umgebauton Ofens.

Abbildung 2. Kammern beim 1. Yerauch; 
Zwischenwand zwischen ehemaliger Gas- 

und Luftkammer noch Torhanden.

Nach Eiubauen 

der Diisen von 
120 nim 1. W.

war die Fiihrung des Gasos befriedigeiul. Ver- 
sudie, durch flachę Ąusbildung der Diisen eine 

innigere Misołiung mit der Yerbrennungsluft und 
durch Einblasen von PreBluft eine bessere Fiihrung 

zu erreichen. haben kein Ergebnis von Bedeutung 
gehabt.

Wahrend das Gas-Umsteuerungsventil bei den 
30-t.-0efen (vgl. Abb. 4 und 5) auf der Ofenbiihne 

niitten vor dem Ofen angeordnet ist, wurde das

langte. Diesem Uebelstande versuchte man durch 
Anbringen zueier Schieber mit dazwischenliegen- 

der Entliiftungspfeife abzuhelfen. Um durch Yer- 
meidung der langen Zuleitungen zum Ofen ganz 

siclier zu gehen, von denen eine immer tot und 
ohne Druck las1, bauten wir Anfang 1917 die bis-

Abbildung 3.

Auf jeder Seito nur noch eine Luftkammer mit 
Yorliegonder Schiackenkammer.

Ventil fiir die lOO-t-Oefen unter der Ofcubiihne 
aufgestellt (vgl. Abb. 8 und 9). Die Bedienung 
erfolgt in beiden Fallen durch Hand. Vor dem 

Ventil befindet. sieli ein Druckregler; dieser bat 

sich aber im allgemeinen ais iiberflussig erwiesen, 
denn bei nonnalem Betrieb liefert die Kokerei 
mit Ililfe des Gasometers oder Ventilators das 
Gas unter głeichinaBigem Druck, derin der Haupt- 
leitung zweckmafiig auf 250 bis 300 mm WS 

gehalten wird. Vor dem Diisenstoek betragt der 
Druck ungefahr 60 bis 80 mm WS.

Bei der Yentilauordnung nach Abb. 8 kamen 

im Anfang haufiger Esplosionen in der Zuleitung 
zum niclitarbeitenden Kopfe vor. Diese waren 
darauf zuruckzufiihren, daB sich in der nicht 

unter Druck stehenden Leitung im hinteren Endo 
noch Gas befand, wahrend in das vordere Ende 
Ofenatmosphare eintrat; hierdurch bot sich die 
Moglichkeit zur Bildung eines explosiblen Ge- 
misches, das dann leiclit vom Ofen ber zur Ent- 

ziindung gebracht wurde. Die gleiclie Ersclieinung 
zeigte sich bei StillstSnden, wenn infolge undichter 

Schieber Gas in die abgesperrten Zuleitungen ge-

Abbildung 4.

Anordnung der Gaszuleitung t>ei den 30-t-Oefen.

herigen Umsteuerventile aus und brachten an 

jedem Ofenkopf ein neues Ventil mit \Yasserab- 
schlufi an, das bydraułiich betatigt wird (s. Abb. 10). 

Die Leitungen stehen jetzt auf jeder Ofenseite 
bis zum Yentil bin unter Druck. Explosionen 

sind seither nicht inehr aufgetreten.

Abbildung 5.

Gasumstoueryentil.

Es sei nochbemerkt, daB die starken Naphthalin- 

absclieidungen eine zwei- bis dreimalige Aus- 

dampfung- der Gasleitungen im Jahre selir wun- 
schenswert machen.

Bei Betrieb mit kaltem Koksofengas ist der 
Heizwert des Gases ein Punkt, der in erster 
Linie bestimmend ist fiir die wirtschaftlicho Durch- 
fiihrung des Betriebes. Zu Anfang hielt sich der 

Heizwert auf 4300 bis 4500 WE. Bei einem 
solchen Gase stellte sich der Gasverbrauch f. d. t 
Stahl auf i-d: 300 cbm. und zwar schneiden die
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grofien Oefen hierbei etwas besser ab ais die 
kleinen. Die Dauer der 30-f>SchnieIzungen be- 

trug 5 bis 6 st und die der lOO-t-Oefen rd 9 st. 
Ais sieli sp&ter der Heizwert durch Entziehung 
des Benzols und infolge anderer widfiger Um- 
stande(scliwieHgeArboiteryerhaltnisse und Kolilen- 

jnangel auf der Kokerei, lange Garungszeit der 
Oefen, zu starkes Saugen, dadurch Yerdiinnung 
des Gases mit Luft infolge undiebter Tiiren usw.) 
wesentlieh versclilecbterte. so da!3 das Gas im 

Mittel hoc.hstens 4000 WE hatte, stieg die 
Schmelzendauer erbeblicb. Bei den 30-t-Oefen 
wurde das Sclimelzen bei einem Heizwert von 
3800 W E unwirtschaftlich, wŁlirend die grofien 
Oefen etwas weniger empfindlich sind. Aber 
auch ilire Leistungen lassen bei einem Gas von 
3800 W E und weniger so imverhaltnismafiig stark 
nach, dafi Versuche angestellt wurden, urn durch 
Yorwarmung oder Anreicherung des Koksofen-

gebracht werden mufi, urn sich mit der Luft 
griindlich zu vermischen. Die zuerst umgebauten 

30-t-0efen geniigten dieser Anforderung nicht, 

so dafi bei reichlicher Gaszufuhr ein Tęil erst im 
abziehenden Kopfe verbrannte, wodurćh dann 
haufig eine Ueberhitzung der Kammern eintrat. 
Daran war aber nichts zu andern, da wir durch 
die alten Oefen und Saulenentfernungen in den 
Hauptabmessungen beziiglich der Ofenlange und 
Karnmerngro.Be festgelegt waren.

Die Luftziige rnuBten, namentlich an der 
Innenseite, sonntaglich ausgebessert werden; die 
Gitterkammern waren zu klein, vor allen Dingeu 
zu niedrig und zu breit. Infolge des zu kurzeń 
Oberofens gingen die Kammern derartig wami, 

daB sie nach einer Ofcnreise fast immer mit aus- 
gepackt werden mufiten.

K 5)'
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Abbildung G.

Auf Koksofengas-Betrieb umgcbautcr 30-t-0fen.

gases nachzuhelfen. Diese Yersuche sind noch 
•nicht abgesclilossen.

Die Halt.barkeit und Leistung der Oefen wurde 
in der ersten Zeit der Koksofengasbeheizung da
durch ungiinstig beeinfluBt, dafi die Schmelzer 

sieli erst an die verSnderte Arbeitsweise ge- 
wohnen niuBten. Das Gas yerbrennt mit kaum 

leuchtender Flamme, und es wurde dem Ofen 
nieist. zu viel Gas zugefiihrt. Die natiirliche Folgę 
war, daB die Gewolbe litten und die Kammern 
zu heifi gingen. Kurzere Stillstande infolge Ge- 
wolbeausbesserungen, namentlich 111 den Knicken 

iiber den Feuerbrucken, trat.cn ein. Durch Hoher- 
legung des Gewolbes, bei einer mogliclist ge- 
raden Fuhrung, wurden die Schwierigkeiten aber 
bald beseitigt.

Das Koksofengas bedarf zur vollen Entwick- 
lung der freien und restlosen Yerbrennung des 

Gases im Oberofen eines langen Herdraumes, da 
die Austrittsgeschwindigkeit recht hoch ist und 
der diiinie Strahl des kalten Koksofengases erst 
durch Erwarmung auf eine groBere Ausdehnung

*+■72221+ S3escłnc/<urigrs/urcr>

Abbiklung T.

Auf lCoksofcngas-Betricb umgebauler lOO-t-Ofen.

Die genannten Schwierigkeiten waren bei sehr 
sorgfaltiger Wartung der Oefen immerhin so weit 
zu verringern. daB sich eine ganz gute Leistung 
der Oefen ergab, die jedenfalls in der Zeitein- 
lieit der der mitGeneratorgas betriebenen Oefen voll- 
koinmen gleichwertig, in der Gesamt-Ofenleistung 
jedoch iiberlegen war. Bei den 100-t.-Oefen 
lagen die Yerhaltnisse von vornlierein insofern 
gunstiger, ais der Ilerdraum lang genug war und 

die Temperatur der Kammern infolgedessen nonnal 
blieb. GewSlbeausbesseruugen in ungewohnlichem 
Mafie kamen an diesen Oefen iiberhaupt nicht vor.

Ueber die ■ Bet.riebsergebnisse mogen einige 
Angaben dienen:

1. Fiir die 30-t-Generatorgas-Oefen hatten sich 
in der Zeit voni Januar 1911 bis zum Umbau 
1913 folgende Werte ergeben:

Durchschnittliche Bet.riebsdauer: 2 lfs Monate. 

Es wurden erzeugt: je Ofenreise 257,3 Schrnel- 
zungen żuje 31,2 t =  8016 t in 125,5 Schicbten. 
Auf 24 Stunden kamen also reiehlich 4 Schmel- 
zunsren.
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Werte ergeben:
Betriebsdauer: 2 Monate.

Es wurden erzeugt: in 100 Schichten 154,5 
Schmelzungen zu 96,5 t =  13 895 t; das be- 
deutet eine Tagesleistung von 2,88 Schmelzungen.

4. Nach dem Uinbau dieser Oefen wurde bei 

ausgezeieh netem Gase, wie'schon angegeben, eine

Umsteuerrent/ł

W

Gase/rrMff

Abb. 10.

Aaf jeder Seite des Ofens vor Kopf oin Ab- 

sperryontil mit "WiaserabschluB.

Abb. 8.

Gas/.uloitung bei den lCO-t-Oefen

Schmelzungsdauer von rd. 9 Stunden erzielt. 
Leider konnte auf diese Weise nur kurze Zeit 

geschmolzen werden, da 14 Tage nach Inbetrieb- 
nalnno der Krieg ausbrach und dadurch das neue 

Martinwerk zumStilliegen kam. Nadi derWieder- 
Inbetriebnalime im Februar 1916 war das Gas 

wesentlieh schlechter, die Schrottyerhaltnisse 
hatten sieh erhebllch ungiinstiger gestaltet, es 

kamen KranstSrungen usw. hinzu, so 
daB die Leistung der Oefen in

24 Stunden von 2,69 auf 2 Schmel- 
zungen in 24 Stunden sank. Es er- 

gaben sieh ans fimf aufeinander- " ^  =
folgenden Ofenreisen yon Ende 1916 

bis Herbst 191.8 folgende Werte:

DurchschnittlićEe Betriebsdauer 

672 Monate. Je 0fenreise318 Schmel- 
zungen zu 97,3 t —  30 939 t.

Danacli muBte der Oberofen, abgeselien vom 

Herd, yollstiindig erneuert werden, ebenso die 
Luftziige. Die Kammem WTirden meist mit aus- 
gepackt, waren aber nicht immer ganz ausgenutzt 
und haben haufiger zwei Ofenreisen gehalten. Die 

bisher erzielte Hijęhstleistung fur eine Ofenzu-

Verjahren wiirde sieli die Haltbarkeit ohne Schwie- 
rigkeiten erheblich steigern lassen. Unternormalen 

Betriebsyerhilltnissen, bei richtiger Ofen- undKam- 
mergrofie werden Zahlen yon 45 000 bis 50 000 t 

fiir eine Ofenzustellung nicht unerreiehbar sein.
Fiir die nietallurgiscben Vorgange bietet die 

Koksofengas-Beheizung gcgeniiber der Generator- 
gas-Beheizung mehrere Yorteile: Das Kola-

foseth/ri#

•mz/r

Abb. 9. Um8teuerimgavorriehtung bei den lOO-t-Oefen.

ofengas ist. wasserfrei und schwefelarm; dabei 

gewalirt der hohe Wasserstoffgehalt eine gute 
Moglichkeit, iiber dem Bade eine reduzierende 
Atinosphare zu schaffen, eine Tatsaehe, die 

namentlich bei der Herstellung von Qualitatsstahl 
zur Yerhinderung zu starker Oxydatiou und Ent-

2. Fiirdie30-t-Koksofengas-Oefen ergabensich 
hn Mittel vom Sommer 1914 bis 1917 bei einer 

Betriebsdauer von 31/t Monaten 350 Schmelzungen 
zu 30,6 t —  10 725 t je Ofenreise, das sind 
wiederum 4 Schmelzungen in 24 Stunden. Es 

wurden also mit dem durch Koksofengas beheizten 
Ofen bei einer Ofenzustellung 100 Schmelzungen 

=  2700 t Stahl mehr erzeugt ais mit dem durch 
Generatorgas betriebenen Ofen.

3. Bei dem lOO-t-Ofen hatten sieh bis zum 
Umbau beim Betrieb mit Generatorgas folgende

stellung ohne jegli :he Zwischeninstandsetzung be- 
trilgt 348 Schmelzungen mit 33 288 t Stahl.

Es darf nichl unerwtthnt bleiben, dafi fast 

ausschlieBlich nach deinIIoesch-Verfahreu mitfliis- 
sigem Kobeiseneinaatz gearbeitet wurde, wobei 
durch mitgerissene Seblackenteilchen infolge hef- 

tiger Reaktionen im Bade die Ziige des Ober- 
ofens und der Unterofen wesentlieh mehr bean- 
sprucht werden ais bei gewohnliclien Sclnolt- 

selimelzungen mit kaltem Einsatz. Bei diesem
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kohlung eine groBe Kolie spięli. Der Mangan- 
yerbrauch ist durchweg niedriger ais bei dem 
Betriebe mit Gencratorgas. Das Koksofengas 
yerbrennt mit beinalie unsicbtbarer Flamme, so 
daB man das ganze Bad gut iibersehen kann. 
Nachdem die Schmelzer sich an das niclitleuclitende 
Gas gewolmt halpen, arbeiten sie lieber an einem 
Kokso fengas-0fen ais an einem Generatorgas-Ofen.

Wenn man auBer den genannten Voi'teilen des 
Koksofengas-Betriebes weiter beriicksiclitigt, dafi 
an feuerfesten Steinen, Lohnen und Dampf gespart 

und der Gaserzeugerbetrieb ganz ausgeschaltet 
werden kann, so ist der Wunsch berechtigt, daB 

iiberall da, wo auf Hiitteńwerken hochwertiges 
Koksofengas zur Verfiigung steht, dieses aucb 
zu Schinelzzweeken benutzt werden sollte.

Wiedergutmachungsptlicht Deutschlands nach dem 

Versailler Friedensvertrage.

Von Rechtsanwalt Dr. Froclitling in Dusseldorf.

Deutschlands Verantwortung und Ersatz- 

pflieht.

I |ie Entente bat nach ihrer Auffassung einen 
Verteidigungskrieg gegen Deutschland ge- 

fiihrt, besonders das zuerst unterl gme Belgien, wie 
schon wahrend des Krieges bekundet und im Friedens- 
vertrag ausdrucklich festgelegt ist. Die Geschichte 
mag'uber den wirldichen oder yermeintUchen Ver- 

teidigungskrieg urteilen. Vorliiufig jedenfalls muB 
Deutschland zahlen, so Verlangt es das Gebot der 
Sieger. Die Vergeltung der durch den Angriff Deutseh- 
lands auf die Entcntcmachte und durch die Yertrags- 
yerletzung gegenuber Belgien entstandenen Schaden 

bildet daher die Grundlage des gaii7.cn Friedens- 
vertrages. Bei der riiumlichen Ausdehnung des 
Krieges und seiner zeitlicben Dauer regelt der Ver- 

sailler Frieden vom 28. Juni 1919 die gewaltigste. 
jemals einem Yolke auferlegte Ersatzpflicht, die so- 
genannte Wiedergutmachung.

Die aliiierten und assoziierten Regierungen er- 
klaren, und Deutschland erkennt an, daB Deutsch- 
land und seine Verbiindeten ais Urheber fur alle 
Verluste und Schaden verantwortlich sind, so 

beginnt der iiber die Wiedergutmachung handelnde 
Teil des Friedensvertragcs (Artikel 231). Die Entente 
hat sich jedoch im Yerlaufe der Friedensverhand- 
iungen davon uberzeugt — das ist vielleicht einer der 
geringen Erfolge, wie wir allerdings sehen werden, 
nur ein vermeintlicher Erfolg, den Prasident Wilson 
durch seine persónliche Teilnahme an den Friedens- 
verliandlungen zum Zwecke eines gerechten Friedens 
zu erreichen suchte— daB dennoch Deutschland nicht 
die Wiedergutmachung der samtliehcn von ihm zu 

vrrantwortenden Verluste und Schaden, also nicht 
die volle K!riegsentschadigung auferlegt worden ist. 

Deut?chland hat viclmehr nach Artikel 232 des 
Friedensvertrages im Gegensatz zu der vorher fest- 
gestellten unbeschrankten Verantwortung fiir alle 
Schaden nur die Schaden tatsachlich zu ersetzen, 

die der Zivilbevólkerung der aliiierten und asso- 
ziieiten Michte wahrend der Zeit, in der sich die 
beteiligte Macht mit Deutschland in Kriegszustand 
befand, durch den deutsehen Angriff zu Lande, 
zur See und in der Luft zugefiigt worden, sowie

allerdings ferner alle die Schaden, die in einem 
nachfolgenden Verzeichnis im einzelnen aufgefiihrt 
worden sind.

Wahrend also hiernach grundsatzlich nur der iiber 
den rein militarischen hinausgehende, den Zivil- 
personen zugefiigte Schaden ersetzt werden soli, 
yielleicht mit der Unterstellung, daB die Verur- 
sachung dieser nicht rein militarischen Schaden 
noch zu allem UeberfluB einen VerstoB gegen volker- 
rechtliche Bestimmungcn enthalte, gehen die in 
einer Anlage zu den eigentlichen Bestimmungcn des 
Friedcnsyertrages aufgefiihrten, Deutschland zur Er- 
stattung aufgegebenen Schaden, wie wir noch sehen 
werden, dariiber liinaus. Sie sind aucli solche rein 
militiiriseher Art; so daB in Abweichung von dem 
eingangs ausgesprochenen Grundsatz der erfolgten 
Anerkennung der Verantwortlichkeit fiir alle, 
aber der Ersatzpflicht nur der der Zivilbevolke- 
rung zugefiigten Schaden Deutschland in Wirklieh- 
keit unter Einbezićhung auch eines wesentlichen 
Teils der rein militarischen Schaden den fast voll- 
kommenen Ersatz fiir Kriegsschaden aller Art leisteff 
muB. Dies festzustellen erscheint umsomehrgeboten, 

ais die Antwort der Entente auf die deutsehen 
Gegenvorschliige, die sogenannte Clemenceausche 
Mantelnote, unter Ziffer V gegenuber dem deutsehen 
Vorhalt, daB es ausgeschlossen sei, die ungeheuer- 
lichen WiedergutmachungsTerpflichtungen im ersten 
Friedensvorschlag zu erfiillen, iiber die Wiedergut
machung im Widerspruch mit dem vorstehenden er- 
orterten wirjdichen Inhalte des endgultigen Friedens- 
vertrages folgendes ausfuhrt:

Die deutsche Delegation befindet sich in groBem 
Irrtum iiber den die Wiedergutmachungen bc- 
treffenden Vorschlag des Friedensvertrages, Dieser 
Vorschlag begrenzt die von Deutschland zahlbare 
Summę auf den Betrag, der sich klar und deutlich 
rcchtfertigt aus den Bestimmungen des Waffen- 
stillstandsyertrages, soweit- er den der Zivil- 
bevolkerung der Aliiierten durch den Angriff 
(Agression) Deutschlands zugefiigten Schaden be- 
trifft.

Die wieder gutzumachenden Schaden.

In einer Anlage zu den Wiedergutmachungs- 
bestimmungen des Friedensvertrages sind ais von
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Deutschland zu ersetzende Schiiden einmal allerdings 
nur die der Zivilbcv6lkerung zugefiigten genannt, 
namlicli:

1. Schiiden der Zivilpcrsonen an Leib oder Leben 
durch irgcndwelche Kriegshandlungen,

2. Schiklen der Zivi!personen durch Grausam- 
keiten, Gewalttiitigkeiten oder MiBhandiung; 
Gefangensetzung, Deportationcn, Internierung, 

Abschiebung, Aussetzung auf See und Zwangs- 

arbeit,
3. Schiiden der Zivilpersoncn durch Yerletzung von 

Gesundheit, Arbeitsfiihigkeit und Ehre,

8. Schaden der Zivilpersonen durch Heranziehung 

zur Arbeit ohne angemessene Yergiitung,
9. Schiiden an allem nicht militarischen Eigentum 

der Ententemaclite oderihrer Staatsangehorigen 

durch widerrechtliclic Entfernung, Bcschlag- 
nahme, Bcschadigung oder Zerstorung,

10. Schiiden der ZiviIpersonen durch Auflagen, 

Geldstrafen oder Beitreibungen (Ersatz dieses 
Schadens ist aucli fiir Ma6nahmei| gegeniiber 
Einwohnern, ■ franzósischen und deutschen Ein
wohnern ElsaB-Lotliringens zu leisten).

Zu diesen tatsiichlich der Zivjlbevi>lkerung ent- 
standenen Schaden kommen aber folgende, die eben- 
fallsausdriicklich in dem Yerzeichnis der von Deutsch
land iibernomiuenen Wieclergutmachungen aufge- 
nommen sind, niimlich:

4. Schaden aus jeder Art schlecliter Behandlung 

yon Kriegsgefangeneu.
5. Erstattung -der Pensionen und gleichartigen 

Vergiitu]]gen an die militarischen Opfer des 
Erieges der Ententestaatey,

6. Ersatz der Unterstiitzungcn an die Kriegs- 
gefangenen,

7. Ersatz der Zuwendungen an die Familien der 

mobilisierten, iiberhaupt an alle im Heere 
gedienten und dereń Unterhaltberechtigte in 
den Ententestaaten,

Darii ber hinaus soli Deutschland, was Belgicn 

angeht, unter Betonung der Yerletzung des die 
Reutralitat Belgiens gewahrleistenden Yertrages von 

1839 no ch alle Suinmen erstatten, die Belgien von den 
alliierten Regierungen bis zum Tage des Waffenstill- 
standes geliehen liat, einschlieBlich 5%  Zinsen bis 
zum Tage der Erstattung. Weil ferner von der 

Entente anscheinend angenonunen wird, daB das 
nach ihrer Auffassung 18 71widerreehtlich annektierte 

und deshalb zu Unrecht bislang im Deutsclien Reiche 
einverleibte ElsaB-Lothringen seine Kriegsleistungen 

fiir die deutsche Kricgfuhrung, die bei ihm von der 
deutschen Armee vorgenomnienen Reąuisitionen, die 
Einąuartierungslasten seiner Kriegsteilnehmer vom 
Deutschen Reich noch nicht erstattet erhalten habe, 

so wird auch die Zahlung dieser Betrage, wenn auch 
nicht in den Bestimmungen iiber die Wiedergut- 

machung, sondern in dem iiber ElsaB-Lothringen 
handelnden Abschnitt des Friedensvertrages aus- 
driićklich festgesetzt. Jedoch soli von diesen Be-

tragen der Teil in Abzug kommen, den ElsaB-Loth
ringen zu diesen Lasten anteilmiiBig nach seinen 
Einnahmen im Verhiiltnis zu den Gesamteinnahmen 

des Deutschen Reichs im Jahre 1913 wiirde zu zahlen 

geliabt haben.'

Die hinausgeschobene Feststellung der Ge- 

samtentschiidigungbis spiitestensl.M ai 1921.

Dies ist die Gcsamthcit der yon Deutschland zu 
erstattenden Scliiiden, die allerdings bei der sclwrindcl- 
liaften Hohe im Betrage yon sicherlich mchrcren 
hundert Milliarden unserer jetzigen Mark zalilen- 
miiBig sclrwer festzustellen sein mag. Aus diesem 

Grunde liat auch die Entente im Friedensvertrag 
die Schadenersatzsumme noch nicht endgiiltig fest

gesetzt, sondern dariiber eine im folgenden noch nalier 
wiederzugebende Regelung getroffen, nach der die 

Festsetzung spiitestens am 1. Mai 1921 zu erfolgen 
hat. Den eińdringlichen Vorstelluiigen gegeniiber 

dieser fiir das gesamte deutsche Finanzwesen auf 

Jahre hinaus nachteiligen UngewiBhei.t, -worani' die 
deutschen Gegenvorschlage auf das erste Friedens- 
angebot hingcwieśen haben, liat die Entente in 

ihrer Antwort das folgende ausgefiihrt:
Die alliierten und assoziierten Miichte gestatten 

Deutschland, sich ein Gesamtbild von den Ver- 
wustungen und Schiiden zu machen und innerhalb 

vier Monaten nach dem Tage der Zeichnung des 
Vertrages (also dem 28. Juni 1919) Yorschliige 
fiir die Regelung der Anspriiche zu unterbreiten, 
die jeder der Kategorien von Schaden entsprechen, 

fiir die cs verantwortlich ist. Wenn man innerhalb 

von zwei Monaten nach Inkrafttreten des Yer- 
trages zu einem TJebereinkommcn gelangen kann, 

so wiid die genaue pekuniare Verantwortlichkeit 
Deutschlands auf diese Weise festgestellt werden. 
Wenn eine Yereinbarung in dieser Zcit nicht zu- 
stande końimt, so wird die durch den Friedens- 
vertrag Yorgesehene, unten niiher erorterte Rege

lung in Kraft treten.
Die vier Monate seit der Zeichnung des Yertrages, 

innerhalb dereń Deutschland hatte Yorschliige iiber 
die Schadenregulierung gegeniiber der Entente 
machen konnen, sind am 28. Oktober verstrichen,

. ohne daB jedenfalls in der Oeffentlichkeit iiber der- 

artige bestimmte Yorschliige etwas verlautet ist. 
Mag daher eine Nachfrist fiir die Aufstcllung solcher 

Yorsclilage noch bewiiligt bzw. iiberhaupt beantragt 
werden oder nicht. so ersclieint es unwahrscheinlich, 
daB Deutschland innerhalb von zwei Monaten nach 
dem allerdings immer noch nicht erfolgten Inkraft
treten des Friedensyertrages zu einem Ueberein- 

kommen mit der Entente iiber seine peknniiire Ver- 

antwortlichkeit in vorstehendem Sinne kommt. Also 
tritt die nach dem Friedensvertragc yorgesehene, 
noch nalier zu erorternde Regelung der finauziellen 
und wirtschaftlichen Wiedergutniachung in Kraft.

Endgiiltig festgesetzt ist nur die Herausgabe der 
Trophaen, Archive. geschichtlichen Eriimenuigen 
und Kunstwerke usw., die Frankreich 1871 verloren
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hat, der Bucllór, Handsehriften, Eartcn usw., die bei 
dem Brando der Bibliothek Lowen 1914 vernichtet 
sein sollen, niclit zu vergessen schlieBlieii der Original- 
koran Seiner Majestat des Kiinigs des Hedschas und 
der Sehiidel des Sultans Makaua. Sie sollen bier 
nicht ais finanzielle oder wirtschaftlieh irgendwie 
in Betracht kommend, sondern nur der Vollstiindig- 
keit lialber Erwiihnung finden, oline dali diese fiir sieli 
selbst sprechenden Bestimmungen irgendeiner Er- 
lauterung bediirfen.

Die Sicberungen fur die Wiedergutmachung.

Der Betrag der oben aufgeziihlten gęhaden wird 
spatestens am 1. Mai 1921 aufgesetzt und der deut- 
schen Regierung ais Gesamtbetrag ilirer Yerpflieh- 
tungen bekauntgcgebeij. Vorgesehen sind yorliiufig 
auf den noch. nicht feststehenden Betrag dieser 
Schiiden dreimal hintereinander Ausgaben von 
Inhaberanweisungen im Gesamtbetrage von 100 Milli- 
arden Mark und zwar in Goldmark, d. b. dcm Gold- 
werte der Eriedensmark, dereń Wert im Yerlialtnis 
zum augenblicklichen Werte der deutsehen Mark 
vielleicht aus den fiir die Yerzollung allwochentlieli 
festgesetzten Zusehlagen von augcnblicklieh ctwa 
800 % und im iibrigen aus cinem Yergleich gegeniiber 
dem ungefahr festgebliebcnen Kursstande des Dollars 
und des englisclien Pfunds erselien werden kann. 

Der Znschlag von fast dcm achtfachen des augen
blicklichen Wertes ergibt, dali die Goldmark ctwa 

den neunfachen Weltmarktwert der augenblick
lichen Papiermark bat. Dies entsprieht auch dem 
Wert der Eriedensmark zum Pfund und Dollar im 
Yergleich zu dem Wert der augenblicklichen Mark 
zum Pfund und Dollar. Ein Dollar war gleich 4,20 M 
im Frieden, jetzt ungefahr gleich 40 -li, ein Pfund 
gleich 20 ./<• im Frieden, jetzt gleich 180 Jt. Die 
100 Milliardeu Goldmark sind also augenblicklich 
anniihernd 900 Milliarden unserer jctzigen Mark.

Die drei Sericn von Inhaberanweisungen auf Gold
mark sind nun im Friedensvertrage, allerdings nur 
yorliiufig, da die Gesamtsehuld erst spatestens am 
1. Mai 1921 festgesetzt wird, wie folgt geordnet. 
Deutsehland hat nach Inkrafttreten des Friedens- 
vertrages

1. sofort auszugeben 20 Milliarden Goldmark in 
Inhaberanweisungen, zahlbar oline Zinsen, d. li. 
einzulosen oder zu tilgen bis spatestens 1. Mai 
1921,

2. sofort auszugeben ferner 40 Milliarden Goldmark 

in Inhaberanweisungen, zu yerzinsen mit 2]Ą %  
fiir die Jahre 1921 bis 1926 und mit 5 % fiir die 
Zeit nach 1926, dazu fiir diesen letzten Zeitraum 
1 % zur Tilgung der Anleihe,

3. sofort auszuhandigen schlieBlich eine schrift- 
liche Yerpflichtung zur Ausgabe weiterer 40 Mil
liarden Goldmark in Inhaberanweisungen mit 

5%  Zinsen vori der demnaehst erfolgenden 
Ausgabe dieser letzteren Anweisungen an. Die 
Zahlung dieser letzten 40 Milliarden, also die 
weitere Zahlung von 60 auf 100 Milliarden

erfolgt nur, wenn der Wiedergutinachungsaus- 
schuB die Ueberzeugung gewinnt, dat! Deutsch- 
land die Zinsen und die Tilgungsarten auch dieser 

Anweisungen uberhaupt noch aufbringen kann.

Zusammensetzung und Befugnisse des 

Wiedergutmach ungsaussehusses.

Ueber den vorenvahnten fiir die Wiedergut- 
machung auBerordentlich wichtigen Wiedergut- 
machungsausschuB sei hier folgendes eingeflochten: 
Er hat ais alleinige Vcrtretung der alliierten und 

assoziierten Miichte nach Inkrafttreten des Friedens 
zum Zwecke der Ycrtragserfiillung gegeniiber Deutsch- 
land umfassende Rechte. Ueber seine Zusannnen- 
setzung und seine Obliegenheiten ist in der Haupt- 

sache folgendes bestimmt. In den Wiedergut- 
machungsausschuB (Commission des Reparations, 
The Reparation Commission) entsenden folgeiide 
sieben Maclite, niimlieh die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, die allerdings ihre Teilnahme min- 
destens von der Zustimmung des Kongresses noch 
selieinen abhahgjg inachen zu wollen, GroB- 
britannien, Frankreich, Italien, Japan, Belgien 

und der serbisch - kroatiscli - slowenische Staat je 
einen Delegierten. Der AusscliuB beriit und 
stimmt ab mit ininier nur fiinf Delegierten. Die 
vier alliierten Hauptmachte auBer Japan, also Ame
rika, England, Frankreich und Ttalien, haben stets Sitz 

und Stinmie, ais fiinfte Macht nimmt Japan bei 
Seeschaden und Behandlung deutscher Beteiligungen 
in China oder sonstigen ostasiatischen Staaten teil, 

der serbiseh-kroatisch-slowenische Staat, wenn Fragen 
Oesterreieh-Ungarns oder Bulgariens zur Eriirterung. 
stehen, in allen anderen Fiillen, also bei weiteni der 
Mehrzahl, Belgien. Andere alliierte Staaten kćinnen 
Dclegierte ohne Stimmreeht absenden, wenn ihre 
Interesscn in Frage stehen. Der AusschuB tritt erst- 
nialig in kiirzester Frist nach Inkrafttreten des 
Friedensvertragcs in Paris zusammen, wo er seine 
stiindige Hauptgeschiiftsstelle hat. Er tagt jeweilig 
an dem Orte (also gegebenenfalls auch in einer 
deutsehen Stadt) und zu der Zeit, die er fiir geeignet 
erachtet und die zur Schnellsten Durchfiihrung seiner 
jeweiligen Aufgabe notwendig sind. Seine Beratungen 
sind geheim. Er hat Ausfiihrungen und Beweise 
Deutschlands hinsichtlich aller die deutsche Zah- 

lungsfahigkeit betteffenden Fragen allerdings anzu- 
horen, sowie der deutsehen Regierung uberhaupt 
Gehor nach Billigkeit zu gewahren. Diese Riick- 
sichtnahme auf die deutsehen Belange liegt jedoch 
nur im freien Belieben dieses allmachtigen Aus- 
schusses, iiber dessen Zustiindigkeiten der Friedens- 

yertrag folgeude grundlegcnde und einzigartige Be
stimmungen enthalt:

Der WiedergutmachungsaussehuB ist an keine 

Gesetzgebung, keine bestimmten Gesetzbiicher, 
auch nicht an besondere Yorschriften iiber die 
Untersuchung (im englisclien Text an besondere 
Beweisregeln) und das Vcrfahren gebunden. Er 

laBt sich yon der Gerechtigkeit, Billigkeit und von
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Treu und G'auben leiten. Er hat boi s:'inen Knt- 

scheidungen fiir glciohliegende Fiille einlieitliche 
Gesichtspunktc und Regeln zugrunde zu legen. Er 
regelt das Beweisverfahren fiir die Schadenersatz- 

anspriiche. Er kann jede ordnungsmafiige Berech- 
nungsart anwenden.
Jede Erlliuterung zu diesen Machtvollkommen- 

heiten des Wiedergutmachungsausschusses, dem 
Deutschland danack also auf Gedeih und Yerderb 
anveitraut ist, erubrigt sich. Den Wunsch der deut
schen Friedensdelcgaticn auf Einschriinkung dieser 

Befugnisse hat die Antwortnote der Entente seiner- 
zeitabschliigigbeschieden. Im einzelnen werden dem 
AusschuB u. a. noch folgende Befugnisse zugewiesen: 

Artikel 244, Anlage II, § 12 b. Er (der Wieder- 
gutmaehungsausschuB) scliatzt in regelmaBiger 
Wiederkehr die Zahlungsfahigkeit Deutschlands 

ab und pruft das deutsche Steuersystem und zwar:

1. damit alle Einkiinfte Deutschlands einschlieBlich 

der fiir den Zinsendienst und die Tilgung seiner 
inneren Anleihcn bestimmten vorzugsweise zur 
Abtragung der Wiedergutmachungsschuld Ver- 

wendung finden,
2. um die GewiBheit zu erlangen, daB das deutsche 

Steuersystem im allgemeinen im Verhaltnis 

vollkommen ebenso schwer ist ais das irgend- 
einer der im AusschuB vertretenen oben auf- 
gezahlten sieben alliierten Miichte.

Der WiedergutmachungsausschuB und die 
deutsche Finanzgebarung.

Die aus den letzten beiden Bestimmungen sich 

ergebenden Befugnisse des Wiedergutmacliungsaus- 

sehusses liaben im offentlichen Leben Deutschlands, 
in der Beratung der NationaIversammlung und der 

ihrer Steuerausschiisse eine groBe Bedeutung ge- 
spielt, Die letztere Bestimmung erschopft sich 
zweifellos nicht in einem bloBen Vergleich der ver- 
schiedenen Steuersysteme, sondern gewahrt dem 
AusschuB, der nach der vorerwahnten grundsatz- 
lichen Bestimmung iiber seine Machtvollkommen- 
heiten keine Schranken hat, naturgemaB auch die 
Bereehtigung, von Deutschland eine der hoclist 

besteuerten Ententemacht entsprechende Gestal- 
tung des deutschen Steuersystems bei Vermei- 
dung von ZwangsmaBnahmen wegen vorsatzlicher 

Nichterfiillung zu verlangen. Foch scliwerwiegen- 

der, wenn auch nicht so klar, ist das unter 1 
obcnerwahntePrufungsrecht desWiedergutmachungs- 
ausschusses dahin, daB alle Einkiinfte (revenus) 

Deutschlands yorzugsweise zur Abtragung der 
Wiedergutmaćhungsschuld venvcndet -werden. In 
den finanziellen Bestimmungen des Friedensver- 

trages erklart Artikel 248 den gesamten Besitz und 
alle Einnahmeąuellen (ressources) des Deutschen 
Reichs und der deutschen Staaten an erster Stelle 
fiir die Wiedergutmachung und alle anderen Yer- 

pflichtungen aus dem Friedensvertrage und den ihn 
erganzenden Yertragen fiir haftbar. Damit ist aller- 
dings nur eine Art Pfandreckt statuiert, ohne daB

schon auf Grund dieser Haftbarkeitserklarung der 
Betrag der betreffenden Einnahmeąuellen Deutsch

lands ohne weiteres zum Zwecke der Tilgung der 
"Wiedergutmachungsschuld verwendet werden diirfte. 

Solange daher die Entente die im Friedensvertrag 
Deutschland auferlegten Zahlungen erhalt, mag 
nicht damit zu rechnen sein, daB der Wiedergut- 
machungsausschuB in Ausfuhrung des ihm obliegen- 
den Priifungsrechts die tatsachliche Verwendung 
aller Einkiinfte Deutschlands fiir die Ententemachte 

verlangt und vermittels der bei yorsatzlicher Kicht- 
erfiillung ausdrucklich vorgesehenen ZwangsmaB- 

nahmen auch durchsetzt (§ 18 der Anlage 2 zu 
Artikel 244). Aber auch nur solange und soweit 
wird der AusschuB von diesen seinen Rechten keinen 
Gebrauch macken, wie die im Friedensvertrage uns 
auferlegten Verpflichtungen in der verlangten Zeit 

und Form ohne Druckmittel richtig erfiillt werden. 
Die Nichterfiillung, ja die vollstandige Unmoglich- 
keit der Erfiillung ist aber, wenn auch nicht in den 

nachsten Jahren, wie wir noch sehen werden, wohl 
aber bei der gesamten vorlaufig uns auferlegten und 
bei der endgiiltigen Regelung sicherlich nicht kleiner 

werdenden Ersatzpflicht im Betrage von 100 Milli- 

arden Goldmarlc, also im Betrage von jetzt an- 
nahernd 900 Milliarden Papiermark, friiher oder 
spater unvermeidlich, wenn der Friędensvertrag 

nicht eine grundlegende Aenderung erfahrt, wofiir 
aber bis jetzt jegliche Unterlagen fehlen.

Vorausbezahlung der Besatzungskosten 
und notwendigsten Rohstoffe und Le- 
bensmittel aus den ersten 20 M illiarden 

Goldmark.

Was nun die uns zunachst obliegende Abschlags- 
zahlung auf die sofort nach Inkrafttreten des Friedens 

auszugebenden Inhaberanweisungen im Betrage von 
20 Milliarden Goldmark bis spiitestens 1. Mai 1921 
betrifft, so ist selbstverstandlich der Entente mit 
der Hingabe dieser deutschen Papierwerte zum 
Zwecke des 'Wiederaufbaues der durch den Krieg 
zerstorten und von Deutschland vertragsgemaB 

zu ersetzenden Werte nicht gedient. Aus diesem 

Grunde bestimmt der Friedensvertrag iiber die 
ersten 20 Milliarden Goldmark das Folgende: Deutsch

land zahlt in Anrechnung auf seine vorliiufige auf 
100 Milliarden Goldmark geschiitzte Schuld wahrend 
der Jahre 1919,1920 und der ersten vier Monate 1921 
in so viel Raten und in solcher Form (Gold, Waren, 
Schiffen, Wertpapieren oder anderswie), wie es der 
WiedergutmachungsausschuB festsetzt, den Gegen- 

wert der durch die sofortige Ausgabe von Inhaber
anweisungen gesicherten ersten 20 Milliarden Gold

mark. Aus dieser Summę sind zunachst die Kosten 
fiir die Besatzungsarmee entsprechend dem Waffen- 
stillstandsvertrag vom 11, November 1918 zu be- 
streiten. Unter der Annahme, daB sieli diese Kosten 
Yorliiufig auf etwa 3,2 jMilliarden Mark= 400 Milli- 

onen Goldmark jahrlich belaufen, so wurde diese 
Summę fur die Jahre 1918 zwei Monate, 1919,
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1920 und ein Drittel 1921, also im ganzen et w a 
zweieinhalbmal zu nehmen sein, d. h. die Kosten 
der Besatzung wiirden sich bis 1. Mai 1921 auf 
insgesamt etwa 1 Milliarde Goldmark stellen. 
Diese Milliarde rechnet in die 20 bis zu diesem Tage 
zu zahlenden Milliarden Goldmark hinein, so daB 
infolgedessen nicht etwa mehr zu zahlen ist bis zu 

diesem Tage, sondcrn diese 20 Milliarden werden 
nur abzuglich der Besatzungskosten auf di.e Wieder- 
gutmachungssehuld, a!so nur mit einem Betrage von 
etwa 19 Milliarden Goldmark auf die Wiedergut- 
machung zur Anrechnung kommen. Weiter konnen 
diejenigen Mengen von Nahrungsmitteln und Roh- 
stoffen, die von den Regierungen der alliierten und 
assoziierten Hauptmiichte fiir notig gehalten werden, 
um Deutschland die Moglichkeit zur Erfiillung seiner 
Verpfliclitung zur Wiedergutmachung zu gewiihren, 
gleichfalls mit Genehmigung der genannten Regie
rungen aus der bezeichneten Summę bezahlt werden. 
Auch die Aufwendungen hierfur wiirden den 20 Milli- 
ardenbetrag nicht vermeliren, wohl aber von dem 
auf die Wied ergu tmachungsschukl anzurechnenden 
Betrage weiter in Abzug zu bringen sein. Ueber die 
Hohe der Kosten der Rohstoffversorgung und Nah- 
rungsmittelbeschaffung zu dem gedachten Zweck 
laBt sich vorliiufig noch nichts sagen. Folgerichtig 
und zutreffend ist aber die Antwort Clemenceaus, 
die er nach PreBnotizen auf die Frage crteilt haben 
soli, ob Deutschland Staatseigentum verkaufen 
diirfe, um sich so die Einnahmen zum Lebensunter- 
halt zu yerschaffen. Clemenceau soli sich dahin 
ausgesprochen haben, daB der Friedensvertrag solche 
Verkaufe oder VerauBerungen verbiete, weil der ge- 
samte Besitz des Deutschen Reiches an erster Stelle 
fiir die Bezahlung der Kosten der Wiedergutmachung 

und aller anderen vertragsmafiig iibernommenen 
Lasten an erster Stelle haftet (Art. 248 des Friedens- 
vertrages). Abgesehen yon dieser Haftung ist aber 
auch eine solclie Bescliaffung auf eigene Rechnung 
nicht notig, weil, wie oben erwahnt, der Friedens- 
vertr;ig eine solche, d. h. eine den Interessen der 
Entente geniigende Mindestversorgung, aus Wieder- 
gutmachungszahlungen bereits vorsieht.

Auf die W iedergutmachung nicht an-

gerechnete und nicht anzurechnende 

Lieferungen.

Auf die danacli zu liefernden Waren, Schiffe, 
Wertpapiere usw. im Betrage von 20 Milliarden Gold

mark kommen alle die Lieferungen, Beschlag- 
nalimungen, Abgaben usw., in Anrechnung, die der 
Friedensvertrag und schon der Waffenstillstand 
Deutschland auferlcgen oder auferlegt haben, aller- 
dings mit Ausnahme militarischer Lieferungen. Also 
der Sachwert der 5000 GesclUitze, der 30 000 Masehi- 
nengewehre, der 3000 Minenwerfer, der 2000 Flug- 
zeuge, fast der gesamten deutschen Kriegsflotte, 
nicht gerechnet das endlose daru ber hinaus auf dem 

erst erzwungenen und dann freiwilligen Rtickzuge 
liegengebliebene Gerat, sei es auch nur der Alt-

materialwert aller dieser freiwilligen und unfrei- 

willigen Lieferungen, wird nicht gerechnet. Dem 
ware die Berechtigung vielleicht nicht abzusprechen 
gewesen, wenn die Wiedergutmachung sich tatsachlich 

nur auf die der Zivilbevolkerung der alliierten Staaten 
entstandenen Schaden beschrankte, ein wie eingangs 
naher erortert wohl grundsatzlich bestandener, aber 
durch die Aufzahlung der zu crsetzenden Schaden 

in wesentlichen Punkten durchbrochener Pian, der 
mindestens in Anbetracht der nunmehr Deutschland 
auferlegten Versorgung der Kriegshinterbliebenen und 
Verlctzten die Anrechnung aller militarisclien Liefe
rungen hatte berechtigt ersclieinen lassen. Auch das 

weggefiihrte, beschlagnahmte oder seąuestrierte Bar- 
geld sowie die weggefuhrten, beschlagnahmten oder 
seąucstrierten Tiere, Gegenstande aller Art und 
Wertpapiere, die, soweit noch in Deutschland vor- 
handen, in natura zuruckzugeben sind, werden aus- 
driicklich von der Anrechnung auf die Wiedergut- 
machungsschuld ausgeschlossen. Dieser AusschluB 
der Anrechnung ist, soweit weggeftihrtes industrielles 
Materiał in Frage kommt, von groBer Bedeutung. 
Die beteiligten Kr eis e haben sich im Einvernehmen 
mit den dieserhalb yon den Franzosen eingesetzten 

Kommissionen die denkbarste Muhe gegeben, das 
tatsachlich noch vorhandene Materiał dieser Art 
ausfindig zu machen und seine Riickfuhrung auch 
schon vor Inkrafttreten des Friedensvertrages auf 
Grund der im Waffenstillstand iibernommenen Yer- 
pflichtungen durchzufiihren. Das in Deutschland 
noch yorhandene Materiał ist daher bereits ausfindig 
gemacht und gegebenenfalls auch bereits zuruck- 
gefiihrt, so daB die nach Auffassung der friiheren 
Besitzer noch fehlenden und deshalb zu liefernden 
gleichwertigen Ersatzteile oder Gegenstande aller- 
dings in Ausfiihrung der yertraglichen Verpflich- 
tungen geliefert, aber ihrem augenblicklichen Werte 
nach auf die Wiedergutmachungsschuld gutgeschrie- 
ben werden miissen.

Die auf die W iedergutmachung anzurceh- 
nenden Abgaben, Lieferungen usw.

Zum Zwecke der yorerwahnten Zahlung des Gegen- 
werts in Gold, Waren, Schiffen, Wertpapieren u. dgl. 
werden Deutschland aber die ihm nach den Waffen- * 
stillstandsYertragcn und dem Friedensvertrag ob- 
liegenden Leistungen, wie sie in den nachfolgenden 

Ziffern 1 bis 12 aufgefuhrt sind, angerechnet:

1. Abgabe yon 5000 Lokomotiven, 150 000 
Waggons und 10 000 (nachher ermafiigt auf 5000) 
Kraftwagen, die Deutschland nach dem Waffen- 

stillstandsvertrage vom 11. November 1918 Ziffer 7 
bereits abzugeben hatte und groBtenteiłs auch abge- 
geben hat, ferner die Zusatzlieferungen fiir die nach 
der Berechnung der Entente nicht gelieferten 500 Lo- 
komotiyen und 19 000 Waggons, die im Waffenstill- 
standsvertrage vom 16. Januar 1919 in einer groBeren 
Anzahl landw irtschiftłicher Maschinen des 
naheren festgesetzt worden sind. Das Eisenbahn- 
material und die landwirtschaftlichen Maschinen



1S Stahl und Eiaen. Wiedergutmaehuiujspflieht Deutschlands. 40. Jahrg. Nr. 1.

diirften auf mehrere Milliarden Goldmark zu ver- 

anschlagen sein.
2. Abgabe samtlicher Handelsschiffe (auch der 

priyatcn und privaten Gesellschaftcn gehSrenden) 

von 1600 Bruttotonnen und dariiber, ferner der Hiilfte 
des vollen Gehaltes der Scbiffe, dereń Bruttotonnen- 
gelialt zwischen 100 und 16001 liegt, und je ein Viertel 
des Tonnengehalt.es sowohl der Fischdampfer, wie 
anderer Fiscliereifahrzeuge, einschlicBlieh der im 
Bau befindlichen Scbiffe. Beziiglich des Riickerhalts 
der wahrend des ganzen Krieges schon an Neutrale 

abgegebenen Falirzeuge bat Deutschland alle ihrn 
vom WiedergutmachungsausschuB aufgegebenenMaB- 

regeln zu ergreifen. Zur Ergiinzung hat Deutschland 
fur die Entente Schiffe bauen zu lassen, nach jedes- 
maliger Bestimmung des Wiedergutmachungsaus- 

schusses fiir die Dauer von zwei bis drei Jahren einen 
bestimniten Tonnengehalt, der 200 000 Bruttotonnen 
fiir das Jalir nicht iibersteigen darf. Der Wert dieser 

Schiffe ist in Anbetracht des unsiclieren Faktors der 

noch zu bauenden Tonnage nur ganzroh, auf alle Falle 
ebenfallsaufmehrereMilliardenGoldmark,zusckatzen.

3. Ersatz der Tiere, Mascliinen, Montierungs- 

teile, Werkzeugc und aller iilinlichen im Handel 
erhiUtlichen Gegenstiinde, die von Deutschland be- 
schlagnalimt, verbraucht oder zorstort worden sind, 
und die die betroffenen Miichte durch gleichartige 
auf deutschem Boden yorhandene Gegenstande er- 
setzt verlangen. Ferner Lieferungen der Stoffe zum 

W iederaufbau, der Steine, der Backsteine, der 
Dacliziegel, des Bauholzes, des Fensterglases, des 
Stahles, des Kalkes, des Zements, dazu der Maschinen 

aus Vorratsbestanden, soweit im Betriebe, bis zu 
30%. der im Gebrauch befindlichen Anlagen, der 
Heizeinrichtungen, Mobel und aller im Handel 
crhilltlichen Gegenstande, dereń Lieferung die be

troffenen Miichte zur Wiederherstcllung der mit 
Krieg iiberzogenen Gebietsteile von Deutschland 

fordern. Ais Ersatzlieferung an Tieren ist yorlaufig 
binnen drei Monaten nach Inkrafttreten des Friedens- 

vertrages eine unmittelbare Abschlagsleistung yer- 
schiedener Tiere festgesetzt, wovon hier nur die 
abschliigige, allerdings in oinent Knchtragsabkomnun 
ermaBigte Lieferung yon 140 000 Milclikiihen iiuier-

* halb drei Monaten nacli Inkrafttreten des Friedens- 
vertrages genannt sei, so daB bei der endgultigen 
Fcstsetzung der Gesamtlieferungen auch iiber diese 
Zahl noch hinausgegangen werden kiinnte. Auch 

der Gesamtbetrag dieser abschliigigen Lieferungen 
von Gcgenstanden, Tieren usw. betragt sicherlich 

mehrere Milliarden Goldmark.
4. Lieferungen in Kohlen und Kohlen- 

nebenerzeugnissen.DeutschlandliatanFrankreich 

zehn Jahre tang 7 Millionen t Kohlen jahrlich zu lie- 

fern, auBerdem an Frankreich eine Kohlenmenge gleich 
dem TJnterschied zwischen der Jahresforderung der 
zerstorten Gebiete vor dem Kriege und der Forderung 

in dem jeweils in Betraclit kommenden Jahre, eine 
Menge, die in den ersten fiinf Jaliren je 20 Milliotten t, 
in den nachsten fiinf Jahren je 8 Millionen t nicht

iibersteigen darf. Dazu sind an Belgien zelm Jahre 
lang jahrlich 8 Millionen t zu liefern, an Italien eine 
von Jahr zu Jalir steigende Menge von i / 2 bis 

8J4 Millionen t jiihrlich auf die Dauer von zehn 
Jahren, ferner auf etwaiges Verlangen des Wieder- 
gutmachungsaussehusses an Luxemburg eine jahr- 

liche Kohlenmenge, die dieses Land vor dem Kriege 
an deutscher Kohle jahrlich yerbraucht hat, also 
zunachst insgesamt rd. 40 Millionen t jiihrlich. Ais 

Preis wird der deutsche Inlandspreis frei Grube 
unter Hinzurechnung der Fracht bis zur Grenze des 
Bestimmungslandes in Anrechnung gebracht. Bei 
der Lieferung auf dem Seewege der dcutschc Aus- 
fuhrpreis frei an Bord in den deutsehen Hafen, oder 
der englisehe Ausfuhrpreis frei an Bord in den eng- 
lischen Hiifen, und zwar jeweilig der niedrigere von 
beiden. Drei Tonnen Koks konnen auf Wunseh 

der Aliiierten an Stelle von yier Tonnen Kohlen ver- 
la' gt werden. Ferner liefert Deutschland drei Jahre 

lan; je 35 0001 Benzol, 50000 t Steinkohlenteer und 
30 000 t schwefelsaures Ammoniak. Da insbesondere 
wegen der viel hoheren Auslandspreise fiir Kohlen 

und Nebenprodukte auch die deutsche Kohlenpreis- 
cntwicklung no cli nicht yorauszusehen ist, im ii brigen 
nicht feststeht, ob die Entente tatsacMich die | 

gosamten Kohlcnmengen yerlangt, und ob und 
zu welchem Betrage die yerlangten Mengen iiberhaupt 
von Deutschland geliefert werden konnen, so ist 
eine Schatzung und damit eine Bereclinung des auf 
Grund dieser Lieferungen auch nur bis zum 1. Mai
1921 vom WiedergutmaehungśausschuB in Abzug zu 

bringenden Betr.ages selir scliwer moglich. Auf alle 

Fiille wird in der Deutschland auf eine Reihe von 
Jahren hinaus jiihrlich obliegenden Lieferung von 

etwa 40 Millionen t Kohle zu Inlandspreisen ein 
starker Anreiz liegen, diese aUmiihlich inuner mchr 
den Weltmarktpreisen anzupassen, eine Entwicklung, j 

die, von der Kohle ausgehcnd und damit zwangs- 
liiufig sich auf andere Erzeugnisse und sehlieBlich 

alle Preise fort. fiir unsere gesamte Geldbewertung, 
die bislang den Inlandswert der deutsehen Mark noch 
erheblich iiber ihren Auslandswert zu halten ver- 

sucht, von nicht abzusehendcr Bedeutungsein kann.
5. Lieferung von Farbstoffen und che- 

misch-pharmazeutischen Erzeugnissen. Das 
Bezugsrecht der Entente reicht bis zu 50 %  der Ge- 
samtmenge, die sich bei Inkrafttreten des Friedens- 

yertrages in Deutschland befindet, oder iiber die 
Deutschland vcrfiigen kann. Es ermiiBigt sich fiir 

die folgenden Halbjahre bis 1. Januar 1925 auf 25 % 
der deutJchen Erzeugung des jedesmal vorausgehen- 
den Halbjahres. Der Preis wird vom Wiedergut- 
machungsausschuB auf Grund der Nettoausfuhr- 

preise vor dem Kriege unter Berucksichtigung der 
inzmschen eingetretenen Yeriinderung festgesetzt.
Der hierdurch auf die Wiedergutmachungsschuld 

zur Anrechiunig kommende Geldwert diirfte in An
betracht der uns aufcrlegten Milliardenbetrage nicht 
nennenswert ins Gewichtfallen. Yon einer Schatzung 

sei daher Abstand genommen.
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6. Der Vcrzicht Deutscklands auf eine groficrc 
Anzahl Kabel und Kabelteile, die der Friedens- 
,vertrag im einzelnen auffukrt, wolil samtliclie See- 
kabel, die Deutschland uberkaupt besitzt, wie z. B. 
Emden—Vigo, Eraden—Brest, Emden—Azoren, 
Azoren—New York usw. Aucli der Wert dieser Kabel, 
so vernichtend dereń Wegnahme fiir die deutsche 

Stellung im Welthandel und Weltwtschaft sein 
mag, ist zahlenmaBig nicht so koch, um bei der auch 
fur diesen Verzicht vorgesehriebenen Anrechnung 
auf die 'Wiedergutmachungsschuld wesentlieh ins 
Gewicht zu fallen.

7. Der A nte il der deutsclien Reichs- und einzel- 
staatlichen Staatssckulden nack dem Stande von 
1914, der in den abzutretenden Gcbieten anteilig 
von den erwerbónden Ententestaaten zu ubernekmen 
ist (nicht fiir EIsaB-Lotkringen, mit gewissen Be- 
sekriinkungen fiir die an Poien abzutretenden Ge- 
biete), und durch Zaklungen an die deutsche Re- 
gierung in der Form der Anrechnung auf die Wieder- 
gutmackungssckuld abgestoBen werden kann,

8. Das Reichs- und Staatseigentum in den 
abzutretenden Gebieten, cinschlieBlick des 
daselbst befindliclien Eigentums der Krone, des 
vormaligen Deutseken Kaisers und anderer konig- 
licker Personen (persones royales), womit offenbar 
trotz der yielleicht irrefiikrenden deutseken Ueber- 
setzung auch das Eigentumsonstiger Fiirsten, Prinzen 
und Prinzessinnen gemeint ist. In ElsaB-Lotkringen 
wird auch derartiges Eigentum unter Berufung auf 
das gleiche Verhalten Deutschlands 1871 nickt an- 
gerecknet, fiillt also entsekiidigungslos an Frankreich. 
Ebenso wird Belgien nickts fiir das Reichs- oder 

Staatseigentum in' den ihm abzutretenden Gebieten 
angereclmct, was zahlenmaBig natiirlick bei den 
yerhaltnismiifiig kleinen an Belgien abzutretenden 
Gebieten nickt besonders ins Gewicht fiillt, aber 

iinmerhin bezeichncnd ist, da sich die Entente 
dieserhalb nicht wie bei ElsaB-Łothringen auf ein 
entsprechendes Verhalten Deutschlands unter anderen 
Umstiinden berufen kann. So gehen in ElsaB-Loth- 
ringen also okne Bezaklung oder Gutschrift in fran- 
zosiseken Besitz iiber: alle Eisenbahnen und, was 
der Friedensvertrag allerdings besonders hervorkeben 
muB, alle Eisenbakn- und andere Briicken, welcke 
gegenwartig im Bereich von ElsaB-Lotkringen iiber 
den Rhein fuhren in allen ihren Teilen und in ihrer 
ganzen Lange, wodurch also. die etwaigen entgegen- 
stekendeń Reckte des auf dcm andern Rkeinufer an- 
grenzenden Freistaafes Baden mit Nichtachtung ge- 
straft werden. Der Wert der von Frankreick in Aus- 
iibung des ikm zugestandenen Anlege- und Wege- 
rechts in allen recktsrkeiniscken Geliinde- 
streifen zum Zwecke der Einricktung und des 
Betriebs der Wekrc erforderte Geliinde, das Frank
reich zu diesem Zwecke zur Yerfugiuig zu stellen 
ist, mag es sich bis dahin in offentlichem oder 

privatem Eigentum befunden kaben. Nicht er- 
sichtlick ist, ob die in den Hiifen von Hamburg und 

Stettin der Tsehecko-Slowakei fiir einen Zeitraum

von 99 Jahren zu verpaclitenden Gelandestucke 
iiberhaupt bezahlt werden sollen,' so daB dieser 
Pachtpreis dann wenigstens, denn wirklicli bezahlt 
wird er waikrsckeinlich niekt, auf die Wiedergut- 
inackungssckuld zur Anrecknung kiime. Das Nakere 
kieriiber bestimmt ein AusschuB, in dcm ein Ver- 

treter Deutschlands, der Tschecho Slowakei und 

GroBbritamiicns sitzt. Der entschiidigungslose Ueber- 
gang gewisser Vermogensbestiinde oder Reserven, 

soweit sie anteilig fiir Versicherungszwecke elsaB- 
lotliringischer Aństaltcn gcsammclt sind, mag be- 
rechtigt erscheinen. In den Kolonien aber geht auch 
das offentliche Eigentum ohne jedc Entschadigung 
oder Anrechnung auf die uns im Besitze. ablBsenden 
Ententestaaten iiber, wofiir der Sckein des Reckte 
viellcicht dadurch gewahrt wird, daB in den Kolo
nien kein Entente-Staat sondern ein Mandatar des 
Volkerbundes an Stelle Deutschlands tritt.

9. Das volle und unbesckrankte, vollig schulden- 
und lastenfreie Eigentum an den Kohlengruben 
im Saarbecken mit dem ausschlieBlicken Aus- 
beutungsrecht fiir Frankreick. Dieses Reckt Frank- 
reicks erstreclrt sick auf die freien und nock nickt 
verlielienen, sowie auf die bereits verliehenen Kohlcn- 
felder ohne Untersehied, ob sie ausgcbeutet werden 
oder nicht, auf alle Nebenanlagcn, auf Einrichtungen 
und Gerat, auf Koks und Nebenprodukte, auf Werk- 
stiitten, Verkehrswege, elektriseke Leitungen, Wasser- 
Gewinnungs- und -Yerteilungsanlagen, Platze und 

Gebiiude, "Wolmungen von Direktoren, Angestellten 
uiid.Arbeiteni, Schulen und Krankenkauser, Lager 
uud Yorfate jeder Art, ausstehende Forderungen 
auch wegen Lieferungsvertriigen vor Inkrafttreten 

des Friedensvertrages. Der Wert dieser auf die 
Wiedergutmachungssekuld in Anrecknung kommen- 
den Anlagen ist selir erheblich. Es fragt sick nur, 
wclehe Schatzung hier der an keine Regeln gebundene 
WiedcrgutmachungsausschuB an dem Bergwerks- 
eigentum vornimmt.

10. AuBer dem bereits abzugebenden Teil der 
Binnenschiffe (vgl oben 2, S. 15) ein weiterer Teil 
der Schlepper und Boote in den Hiifen der fiir 
in ternational erklarten FluBlaufe, wie z. B. der 
Elbe, die von der Miindung der Moldau, der Oder, 
die yon der Bliindung der Oppa, der Donau, die 
sogar von Ulm ab fiir international erklart werden. 
Ferner ein Teil der Schlepper und Sckiffe, die 
nack den sonstigen Abgaben noeh in den deutscłien 
Rlieinkiifen verblieben oder weiter eingetragen 
sind. Ferner die weiteren durch Nachtragsnote auf- 
erlegten 400 000 t Schlepper, Docks, Krane fur die 
ins Scapa-Flow versenkten deutseken Kriegssckiffe. 
Dereń Anrecknung auf die Wiedergutmackungs- 
sckuld ist allerdings nock nickt erwaknt, geschweige 
denn zugesickert, wird jedoch in Auslegung der 
sonstigen Bestimmungen des Friedensvertrages wohl 

zugestanden werden, wenngleich die nachgeforderten 
Hilfsmittel an die Stelle nicht anzureehnender mili- 
tarischer Werte treten. Ferner Einrichtungen, 
Anlagepliitze, Docks, Lagerhiiiiser, Lade- und Losck-
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vorrichtungen usw., wclcl.e deutsche Reichs- 
angehorige oder deutsche Gesellschafteu im Hafen 
von Ro tterdam ara 1. August 1914, also in neutralen 
Łanden zu Fricdeńszeiten besessen haben einschlieB- 
lich der Teilliaberrechte und Interessen, die Deutsch- 
land oder deutsche Staatsangehorige an derartigen 

nicht in deutschem Allein- oder Einzelbesitz befind- 
lichen Einrichtungen haben.

11. Der Milliardenwert der deutschen Aus-
landsforderungen gegen die Staatsangehorigen

der alliierten, Machte, die im Gebiete der Alliierten
wohnen, sowie dergenommenen, beschlagnahmten,
enteigneten usw. privaten „Giiter, Rechte und

Interessen'1, wie der Friedensvertrag sagt, also
in der Hauptsache des liąu id iorten  deutschen

Eigentums im bisher feindlichen Auslande, aber
einschlisBlich der Werto in dem abzutretendcn, zum
Teil sogar neutralen und verbleibenden deutschen
Reiehsgebiet. Wenn eine Ententemacht das im
Friedensvertrage im einzelnen geregelte Ausgleichs-
yerfahren zur Regelung von Forderungen und Scliul-
den gegeniiber Deutschland stattfinden laBt, was
von einer binnen eines Monats nach Inkrafttreten
des Friedensvertrages abzugebenden Erklarung jeder

alliierten Macht abhangt, so werden die Salden zu
Lasten dieser alliierten Macht, also etwaigen Ueber-
schtisse aus Guthaben oder Erlosen zugunsten
Eeutschlands bis zur volligen Bezahlung der samt-
lichen Alliierten aus AnlaB des Kriegcs geschuldeten
Summen einbehalten, d. h. vorliiufig auf die Wieder-

gutmachungsschuld gutgeschrieben (Artikel 296.
Anlage § 11 und Artikel 297, li, 1 des Friedensver-
trages). Wenn und soweit einzelno aliiierte Machte
das amtliche Ausgleichsverfahren nicht wiinschen,
das wird vielleicht bei den Vereihigten Staaten von
Nordamerika der Fali sein, sind dieErlose der von ' i
Deutschland zuruckbehaltenen Giiter, Rechte und 
Interessen sowie die Bargutliaben der Staatsange
horigen der alliierten Miiohte unverziiglich an den 

erechtigten oderseineRegierung auszuzahlen. Jede 

liiorte Macht kann (boi dem amtlichen Ausgleichs- 
rarfuhren tut Sie es regelmaBig) iiber den Erlijs 

der von ihr bcschlagnahmten deutschen Giiter, 
Rechto und Interessen sowie iiber die Barguthaben 
der deutschen Staatsangehorigen verfiigen, d. h. 
sie zur Begleichung von Anspriichen der betreffenden 
alliierten Macht oder ihrerAngehorigengcgenDcutsch- 
land und seinc Staatsangehorigen ver\venden. So- 

fern eiiie derartige Verwendung niclit in Betracht 
kommt oder nicht stattfindet, werden auch diese 
Guthaben und Liąuidationserlose zugunsten Deutsch- 
lands auf die Wiedergutmachungsschuld verrechnet. 
Samtliche Zahlungcn, Verwendungen und Yerrech- 
nungen finden auch bei Forderungen und Schulden 
in Mark unter Umrechnung in die Valuta der jeweilig 
beteiligten alliierten Macht zu dem vor dem Kriege 
mit der betreffenden Macht geltend gewesenen Um- 

rechnungskurse statt.
Durch die Verwendung dieser Forderungen und 

der Liąuidationserlose aus privaten Giitern, Rechten

und Interessen zum Zwecke der Abtragung~der 
Wiedergutmachungsschuld setzt sieh die Entente 
iiber den volkerrechtlichen Grundsatz der Unver- 
letzlichkeit des Privateigentums hinweg, was sie 
jedoch formell dadurch wieder gutżumachen sucht, 
daB sie an allen den Stellen, wo sie deutschen Privat- 

besitz fiir Wiedergutmachungszwecke, nicht nur in 
den bisher feindlichen Landern, sondern wie wir 
unter Ziffer 10 gesehen haben, im Einzelfalle auch 
in den neutralen Landern, in den abzutretenden 

Gebieten und in Deutschland sclbst ergreift, einfach 
bestimmt, daB das Reich die also Benachteiligten 
zu entschadigen habe. Oder aber der Friedensvertrag 
bestimmt einfach, das Gliiubigeramt zahlt den ein
zelnen Glaubigern die ilim gutgeschriebenen Summen 
aus den durch die Regierung seines Landes ihm zur 
Verfiigung gestellten Mitteln, wodurch formell, wenn 
auch nurscheinbar, dieser Art Regelung der Charakter 

einer Entschadigung fiir widerrechtlich entzogenes 
Privateigentum genommen wird.

12. Rechte und Beteiligungen deutscher 

Reichsangehoriger an offentlichen Unterneh- 
mungen und Konzessionen in RuBIand, China, 
den ehemals Deutschland verbiindeten Staaten, 
den bisherigen deutschen Kolonien sowie den ab- 
/utretenden Gebieten, welclie Deutschland auf 
Verlangen der Entente von den betreffenden Reichs- 
angehorigen unter voIler Bezahlung natiirlich zu 
erwerben und auf ein ferneres Verlangen der Entente 
binnen sechs Wochen nach diesem Erwerb dem 

WiedergutmachungsausschuB unter Anrechnung auf 
die Wiedergutmachungsschuld zu iibertragen hat.

F inanzielle und w irtschaftliche W irkungen 
des Wiedergutmachungsausschusses fiir 

Deutschland.

Die Verkehrsmittel, die landwirtschaftlichen Ma- 

schinen, die Handelsschiffe, Schlepper, Boote, Anlage- 
plktze, Docks, die gewerblichen Einrichtungsgegen- 
stande, dio Hundcrttausende von Tieren, die Kohlen, 

die Farbstoffe und chemisclien Erzeugnisse, die Kabel, 
die zu iibernehmenden und abzustoBenden Staats- 
schulden, das ubergehende Staatseigentum, das Berg- 
werkseigentum im Saargebiet, die deutschen Aus- 
landsforderungen und Erlose fiir liąuidierte Werte 
bzw. ihr die deutschen Schulden iiberwiegender Be- 

trag, die Beteiligungen Deutscher in den bisher ver- 
bundeten Landern und abzutretenden Gebieten bilden 

den gewaltigen Betrag, der vorląufig zur Deckung 
der Wiedergutmachungsschuld dient. Die Gesamtheit 

dieser Werto ist auch ohne zahlenmaBigen Nachweis 

ganz offenbar so groB, daB der von Deutschland bis
1. Mąi 1921 zu zahlende Betrag von etwa 20 Milli- 
arden Goldraark oder jetzt etwa 1 0  Milliarden Mark 

jedenfalls dann dadurch gedeckt wird, wenn der an 
,,keine Gesetzgebung gebundene Wiedergutmachungs
ausschuB “ da, wó er zu schatzen hat, wirklichnach 

„Gerechtigkeit und Billigkeit“ die gewaltigen ihm 
obliegenden Schatzungen vornimmt. Mit wenigen 

Ausnahmen sind nun alle in Anrechnung auf di#
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t Wiedergutmachungsschuld abgegcbcnen und abzu- 
gebenden Werte im Inland wiederherzustellen oder 
wie der zu beschaffen; soweit sie Privaten gehoren, 
mjissen sie den betrolfenen Staatsangehorigen, wie 
die Entente es auch selbst wiederholt vorschreibt, 
vom Deutschen Reich erstattet werden.

Der Erfolg der also wenigstens fiir die n&chsten 
Jahre uns obliegenden oder schon geleisteten Wieder- 
gutmachungen besteht darin, daB an die Stelle des 
genommenen offentlichen Eigcntums zum Zwecke des 
Neuerwerbs (z. B. der Verkehrsinittol) an die Liefe- 
ranten zu bezahlende Papierwerte bereitgestellt, daB 
ferner an die Stelle des im Auslande schaffend tiitig 
gewesenen Eigentunis der zu entschad genden deut
schen Staatsangehorigen ebenfalls, da ilmen eine 
andere Entschiidigung nicht gegeben werden kann, 

entsprechende Milliardenwerte an deutschem, wegen 
der niclit Yorhandenen Mengen auch teilweise erst 
neuauszugebenden Papicrgeld treten. Jedenfalls er- 
scheint eine Entschadigung der durch die Wieder- 
gutmachung pflicliten betrorfenen Staatsangehorigen 
mit vorliandenen Geldmitteln ausgeschlossen, da die 
bis zur Grenze der Lei-tungsfah gkeit gepknle Be- 

steuerung anerkanntermaBen selbst d nn nur zur 
Befriedigung der innerstaatlichen Bedurfnisse reicht. 
Das ohnehin' durch den ungliicklichen Krieg an 

Rohstoffen und Vorriiten entbloBte, sich jetzt auch 
aus anderen Griindcn immer melir auskaufende 
Deutschland erleidet also durch die Art der von der 

Entente yerlangten Wiedergutmachung, solange es 
iłberhaupt noch seinen Verpflichtungen nachkom- 
men kann, einen weiteren ungeheuren Verlust an 
Sachwertcn, den die entsprechende Vermehrung 
des Papiergeldes bzw. Ersatzleistung damit mit 
der Folgę einer sich noch fortsetzenden Ent- 
wertung der deutschen Valuta natiirlich nicht aus- 

zugleichen yermag. Mijgen daher auch alle diese 
offentlichen und privaten, vorlaufig von der Entente 
zu Wiedergutmachungszwecken genommenen und zu

nelimenden Sachwerte die erste 20-Milliarden-Rate 
decken, ja wahrscheinlich iiberschreiten, so reichen 

sie nie und nimmer aus, den auch nur yorlaufig gegen 
uns festgesetzten 100-Milliarden-Betrag in Gold
mark bzw. 900-Milliarden-Betrag in Papiermark 
zu decken, der sich bei etwaiger weiterer Entwertung 
der deutschen Mark rein zahleninaBig in immer 

hoheren Milliardenbetragen ausdriicken muB. TJnter 
diesen Umstanden wird die allerdings nicht in den 
ersten Jahren wegen der yorlaufig noch yerfiigbaren 

deutschen Sachwerte, wohl aber spiiter, wenn diese 
yerbraucht sind, eintretende Unmoglichkeit der 
weiteren Erfiillung des Friedensyertrages zu irgend- 
einem Zeitpunkt zur unumstoBlichen GewiBheit, 
der das deutsche Volk mit allen im Friedensvertrage 
angedrohten Folgerungen nicht entgehen wird. 
Millionen der deutschen Bevolkerung werden dann 
das mit der weiteren Erfiillung des Friedensyertrages 
mchr und mehr verarmende, vcrkleinerte Deutsch
land iiberyolkern und seinem grimmigsten Gegner 
Clemenceau rechtgebeu, der in richtiger Einschat; ung 
der Wirkungen des von ihm herriihrenden Ver- 
sailler Friedensyertrages die unselige Zukunft 
Deutschlands und seiner Bevolkerung in die grau- 
same, aber seit der Unterzeiclmung des Friedens 
unvermeidlichge wordene Drohung faBt: „20 Milli
onen zu viel“ .

Und doch! Wenn der kategorische Imperativ 
der Pflicht alle Teile des Volkes beseelt, der noch 
lange nicht erreichten, aber schonungslos zu er- 

strebenden Pflicht jedes Einzelnen, bis zur letzten 
Grenze der Leistungsfahigkeit Arbeitskraft und Ge- 
winn dem zusammengebrochenen Vaterlande zu 
widmen, dann wird das deutsche Volk durch schwerste 
Priifungen hindurch allerdings nicht vor parlamen- 
tarischen Untersuchungsausschiissen und Kriegs- 
gerichten der Entente, aber vor dem Ricliterstuhl der 

Geschichte seiner Vater wiirdig dereinst in Ehre» 
bestehen

Untersuchung eines gebrochenen nahtlos gezogenen Rohres.

Von S)r.»Sno- E. U. Schulz und ‘Sipl.^ng. R. Fiedler.

l—< in nahtlos gezogenes Rohr, das an einer 
^  Stelle abgesetzt war, wie dl es Abb. 1 er- 
kennen laBt, war bei einer niclit naher ange- 
gebenen Beanspruchung (wahrscheinlich starkę 
Stauchung) zu Bruch gegangen und zwar in der 
Weise, daB der Teil groBei-en Durclmiessers 
nach einei* kraftigen Aufbauchung der Lange 

nach aufplatzte. Das Materiał des Rohres sollte 
dahin untersucht werden, ob irgendwelche Min- 

derwertigkeit oder Feliler das Zubruchgehen ver- 
schuldet oder begiinstigt hatten.

Abb. 2 zeigt den zu Bruch gegangen en Teil. 
Bereits aus diesem Bild und noch deutlicher aus 
Abb. 3, ein Stiick des Bruches in zweifacher 
VergroBerung darstellend, ist zn erkennen, dafi 

der Bruch eine schieferige Struktur besaB, daB

jedocli die Faseni nicht in der sonst hSufig zu 

beobachtenden Weise in der LiŁngsrichtung des 
Stuckes yerliefen, sondem abgesetzte SpaltfliicheB 
zu erkennen waren. .Ferner waren auf der Ober-

Abbildung 1. Abmeaeungen des Rohrstucks.

flachę des Rohres parallel zu dem RiB eine ziem- 

licli groBe Anzalil von Rissen bzw. Porenzeilen 
in groberer und feinerer Ausbildung bereits mit 

bloBem Auge zu erkennen; sie waren besonder* 
stark ausgebildet auch in dem Teil kleinersn
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Zahlentafel 1. C hon tische  Z u s a m m e n se tz u n g  des M a te r ia ls .

SpiŁnc-Entnahme c Si Mn 1“ S Cu KI

Stiick groBeren Durchme3sers . 0.39 0.20 0,73 0,025 0,04 0,02 0.1S

i Stuck kieineren Durchmessers . 0.39 0,21 0,75 0.026 0,04 0,02 0,17

Durchmessers (Abb. -i), der jedoch sonst keine entnommen; bei dem geplatzten Stiick (gro-
Yerletzungen aiifwies. Geren Durchmessers) erfolgte die Entnalime der

Die chemisehe Zusammensetzung des Materials Probestabe an der Stelle diametral gegeniiber

zeigt Zalilentafel 1; die Entnalime der Spane er- 
folgte iiber den ganzen Querschnitt der Rohrteile.

Das Materiał war also durchaus gleichmaSig 
in seiner Zusammensetzung. Es liandelt sich um 

einen verhaltnismaBig weichen Stalli, in dem die 
sehadlichen Beimengungen (Phosphor, Schwefel 

und Eupfer) nur eine geringe Hohe erreichen.
Zur Ermittlung der Festigkeit des Materials 

wurden aus den Teilen je zwei Zerreifistabe

Abb. 3. x  2 
Teil der Bruchflache.

Abb. 4. nat. Gr.
Risse in der Oberflache.

Abb. 2. x  */,
Za Brach gegangener Teil des Rohres.

AbbHdang 6. 
Geatzte Rin^flaehc.
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Zahlentafel 2. F e B tig k e its e ig e n a ch a fte n  dea M a te r ia ls .

Eatuahmestelle
'

Ślub
Sireckgrenzc

kg/qmm5

Festiękelt

ts/ąm” '

ilchnung

%

Teil

groBeren Durohmeaaera

1 . 33,(5 06,5 24,4

2 33,0 57,8 27,2

Teil

kleineren Durohmeaaera

1 36,2 58,0 23,7

2 37,3' 50,5 22,0

deiuRifi, so daB irgend- 
ein EinfluB der Kalt- 
reckung infolge des

Aufplatzens ausgesclial- 
tet war. Das Ergebnis 

des Zerreifiversuchs zeigt 
Zahlentafel 2.

Setzt man die ermit- 
telten Festigkeitswerte 
inReziehung zu der cliemi- 
schen Zusammensetzung, 
so ist zu schlieBen, daB 

es sieli um ein gegliilites bzw. langsam abge- 
kiililtes Materiał handelt.— Zur Gefiigeuntersu- 
cliuug wurden aus den Teilen je ein Ring 

sowie Langsscliliffe entnominen Es liefien sieli 
bereits im uugeatzten Zustand — insbeson- 
dere in den Langsscliliffen — mit bloBemAuge, 

bzw. mitLupcnvcrgroBerungerhebliche Schlacken- 
und Porenzeilen feststellen (Abb. 5), die deut-

Abbildung fi. Langssohnitt 

mit Sohlacken.

Abbildung 8. 

Óeiltzter Langsachliff.

AUUUUUUg V .

Łiingsachliff, geatzt mit alkoholischer Salpetersiiuro.

Abbildung 7. Geiitzter Quersobliff der Bruchstelle.
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lich schlierenformig angeordnet waren. Die Ver- 
unreinigung des Materials durch Schlacken mufi 
ais zu stark angesproclien werden. Besonders 
bemerkenswert war aber folgender Umstand: 
In den Querscliliffen war — wenn aucli nur 
in sohwacherer Ausbildung — eine eigen- 
tiimliche Anordnung der Schlacken zu erkennen. 
An zwei einander .gegeniiberliegenden Stellen, 
von denen bei dem gerissenen Stiick die eine die 
Bruchstelle war, yerliefen Schlackenzeilen in ra- 
dialer Richtung, in den ansclilieBenden Teilen 

des Umfanges anderte sich diese Riclitung, um 
allmahlich mit dem Umfang gleichlaufend zu werden.

. Dieser Umstand lafit darauf schliefien, daB an 

dsr Bruchstelle infolge der mit der Bruchrich- 
tung parallel laufenden Schlackenzeilen ein ge- 
ringerer Widerstand in der Umfangsrichtung (also 
gegen ein Aufreifien in derLangsrichtung) yorlag.

Die Schliffe wiirden sodann mit dem Ober- 

hofferschen Aetzmittelł) auf Gef tigeausbildung 
(Reigerungen und Zeilenstruktur) gepruft. Abb. 6 
stellt die geatzte Ringflache des kleinen Stiickes 
(zweifach yergrofiert) dar und lafit erkennen, daB 

eigentliche Seigerungen im Materiał nicht vor- 
handen waren, dafi aber die Faser des Materials 
(Phosphorzeilen) in der gleichen Richtung ver- 

l&uft wie die oben erwahnten Schlackenzeilen. 
Bei dem geplatzten Stiick war der liiB erfolgt 
an einer der beiden Stellen, wo die Fasern in 
radialer Riclitung verlaufen, wie dies bereits 
weiter oben bei Besprechuńg der Schlackenzeilen 

envahnt wurde (Abb. 7). Die Aetzung von Langs- 
schliffen liefi, wie zu erwarten, eine Langsfaserung 
im Materiał deutlich erkennen (Abb. «).

Das mikroskopischc Gefiige des Materials be- 
stand aus einer Ferrit-Grundmasse mit Perlitinsehi. 
(Abb. 9); an den Schlackeneinschlussen hatten 

sich — wie dies normal ist — Ferritzeilen aus- 
gebildet.

Der eigentiimliche Yerlauf der Schlacken
zeilen und Fasern ist daraus zu erklaren, dafi 
das Ausgangsblockchen, aus dem das Rohr ge- 

preBt und gezogeń wurde, so in die Presse ge- 
bi'acht wurde, daB die Fasern nicht, wie normal, 
in der Prefiriclitung yerliefen, sondern senk- 
recht dazu. Abb. 10 zeigt in scheraatischer Dar- 
stellung, wie die Fasern des Blockekens beim 
PreBvorgang sich dann umlagern muBten. Aus 

dieser Darstellung lafit sich unzweideutig die 

Uebereinstimmung mit der durch Aetzen ermittel-

l) Stahl und Eisen 1916, 17. Augu»t, S. 798.

ten Struktur erkennen; nur sind bei derletzteren 
die Fasern jedenfalls durch das anschlieBende 

Ziehen stellenweise noch melir durcheinander- 

gewirbelt-
Das Zubruchgehen des Rohres ist demnacb 

darauf zuriickzufuliren oder zum mindesten da- 

durch sehr begiinstigt worden, dafi das Aus
gangsblockchen bei Durchsetzung mit starken 

Schlackenzeilen in anormaler Lage verprefit 
wurde. An zwei im Umfang einander gegeniiber 
liegenden Stellen lief die Faserung und mit ihr 

die iibernormal starken Schlackeneinscbliisse in 
radialer Richtung; hier war dalier der Wider
stand gegen ein Aufplatzen stark herabgemindert

Abbildnng 10. Vorlauf der Fasern im Ausgangs- 
Bliickchen und im vorgopreBton Rolir.

Die Untersuchung ist ein bemerkenswerter 
Beitrag fiir die Moglichkeit, durch ein besonders 
geeignetes Gefugeuntersuchui)gsverfahren — hier 

mittels des neuen Aetzmittels von Oberhoffer — 
Erscheinungen (beispielsweise Briiche) zu erklaren 
bei Werkstucken, die nicht nur nach Zusammeu- 
setzung und Festigkeitseigenschaften durchaus ais 
normal anzusprechen sind, sondern bei denen 

auch durch die. ublichen Verfaliren der Gefiige- 
untersuchung vcrhaltnismaBig einwandfreie Bilder 

erhalten werden, bzw. Bilder, aus denen jedenfalls 
die Grunde fiir das Zubruchgehen usw. nicht zu 

erkenuen sind.

Zusammenfassung.

Die Untersuchung eines gebrochenen nahtlos ge- 
zogenen Stahlrohres wird beschriebeii, die beobach- 
tete eigenttimliche Ausbildung des Bruclies wird 
durch die Gefiigeuntersuchung erklart, nach der das 
Materiał durch starkę SchlackeneinscliluBse und vor 
allem durch eine von der normalen abweichende 

PreBverarbeitung eine stellenweise sehr ungiinstig 
auf den Widerstand einwirkende Gefiigęausbildung 

erhalttn hatte.

Umschaii.
Die Abnutzung der Metalle.

Ein Yerfahren zum Harten von Stahlschionen und 
Radreifen, das neben einer idealen Vorbesserung genannter 
Erzeugnisse das Ausbringcn und die Horstollungskostfen 
»icht bzw. kaum beeintriiohtigt und weiterhin keiuc 
hohen Aaschaffungskosten erfordert, wurde unlangst von 
em englischen Ingenieur C. P. Sandberg ausgearbeitet,

Es ist eine bekannte Tatsacho, daB der VerschleiB der 
Metalle von der Hohc ilirer Zugfestigkeit abliiingt und 
daB von zwei Motallun m it gleicher Eestigkeit und Dehnung 
dasjenige am langsamsten' verschleiBt, das das feinere 
Geiuge aufweist. A!s idealstes Gefiige dieser Art ist das 
sorbitisehe anzusehen, wie es beispielsweise beim Verguten 
erzielt wird. Zu letzterer Arbeitsweise greift man in
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Amerika und England aber nioht gerne, weil dieses Vor- vielen Yersuchen fand Sandberg horaus, daB die Ab-
fahren einerseits zu langwierig und teuer ist und es ander- loschung in der Schiene in einem einzigen Arbeitsvorgang
seits wegen der sobwiorigen Kontrolle angeblieb nur un- orreicbt werden kann, wenn die genauo Abkiihlungs-
eichero Ergebnisse zoitigt. Letztereiu diirfte allerdings geschwindigkeit dureli den kritisehen Punkt siehergestellt
kaum zugestimmt werden. Bei sorgfiiltiger Auswabl und ist. Die Versuehe, bei denen zur Abkiihlung der Schiene
sachgemaBer Anbringung der erfarderlichen MeBinstru- komprimiertc Luft benutzt wurde, zoitigten so brauehbare

Ergebnisse,daBgan- 
ze Scbienen sohwer- 
sten Quorschnittes 
so behandelt wur- 
den; aueh liefien 

die Ergebnisse es 
ais Tollstandig'klar 
orscheinen, daB das 
Yerfahren ohne jeg- 
liche Produktions- 
verminderung und 
In it vorhiiltnismaBig 
geringen Kosten 
vorgenommen wer
den kann.
Die Bethlehem Steel 
Company1} baute 
auf ihren Sparrow’s 
Point Worken die 
erste derartige An- 
lage fur die Behand-

Abbildung 1. Scbienenhiirteanlagen auf den Dorlals-Werken. Ton Schienen
nach de m Sandborg-

mente und riohtiger Handhabung der Warmebehandlung, sehon Verfahren und orzielte damit ganz vorziiglicho Er-
wozu natiiilioh eine ganzo Menge praktischer Erfahrung gebnisse. Einc in Abb. 1 wiedorgegebene iihnlichc Anlage
gehort, sind durch Verguten die allerbesten und gleich- wie auf diesem Werke baute die Firma Gueśt, Keen und
ma.Bis. jten Ergebnisse fiir die Qualitatshebung des Ma- Nettlefolds auf ihren Dowlaiswerken; hierliegt die Anlage
teriaies zu erzielen, wic dies ja  auch allorwiirts aus der liingsseits des SchienenwalzwcrkeB und besteht aus einem
eins :hlfigigen Faohliteratur hervorgeht. Der Gcnauigkcits- Rohrleitungssystem, das m it einem Behiilter mit PreB-

Abblldnng 8. Abbildung 4.

Lago der Brinellproben,

Abbildung 2, Anlage zur Behandlung von Radreifen 

nacli dem Sandbergscheu Yerfahren.

grad der Instrumente selbst ist heutzutage derartig, 'dafi 
wohl kaum weitere Vervollkommnungen zuerwarten sind. 
Die Kontrolle bei der yergUtung ist an und fiir sich gar 
nicht so sehwierig, die Instrumente mussen nur richtig 
angebraeht werden.

Sandberg fiihrt sein neues yerfahren1) in dor Weise 
aus, daB er don Schienenstahl auf ungefahr seine kritische 
Temperatur erhitzt und ihn dann durch einon Wasser- 
strahl abschreckt. Diese Abschreckung darf jedoch nicht 
allzu schnell sein; der Stahl darf kein martensitischcs, 
sondom muB ein mehr oder weniger tiefgehendes hartes 
and zu.'lcich zahes, d. i. sorbitischos Gefiige erhalten. Auf 
diese Weise behandelte Schienen nutzen sich viel weniger 
leieht ab ais unbehandelto Schienen m it entsprechend 
harterer Analyse und nichtsorbitischem Gefiige. Nach

') Vgl. Lo Gćnie Ciyil 1919, 4. Jan., S. 15.

Luft in Yerbindung steht. Die von der HeiBsage mit 
oiner Temperatur von ungefahr 900 0 kommende Scjiiene 
wird unter die in der Abbildung ersichtliche Horizontal- 
leitung gebracht; letztere ist 
mit einer Anzahl Stutzen 

rorsehen, aus denen die 
. PreBluft auf den Schienen- 
kopf stromt. Der Ausstrom- 
druck der Luft betragt un* 
gefa.hr 1 kg/qcm.

Eine Anlage fiir die Be
handlung von Radreifen ist 
in Abb. 2 wiedergegeben; 
sie arbeitet nach deinsełben 
Grunclgedanken wio die fiir 
Schienen. Der Radreifen 
w.:rd wahrend der Behandlung 
gedrelit, die Laftausstrom- 
rohre sind so vorbunden, 
daB Radreifen jeder GriiBo behandelt werden konnen.

Nachstohend soli noch iiber eino Reihe von Ver- 
gleich-suntersuchungen berichtet werden, die an einerseits

■) Vgl. Engineering 1918, 29. Nor., S. G25/9.

oł of of c7 ag CB>

offf o ff aiz o 7J o/<! ofS

o7# aft oZ? aź?

<22 4Ś3 <łf V O/S

Abbildung 5.

Lago der Brinellproben.
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■ behandeltem und andersoitsunbehandeltom, abor gloichom 
Materiał ausgefiihrt wurden. Von dem National Physical 
Laboratory an 46 kg - Scliiencn der Dowlaiswerke an- 
gestellto YerschleiB- und Schlagversuehc ergaben, daB 
dio nach dom Sandbcrgschen Verfahren behandclte sor- 
bitische Schieno beigleitenden VerschloiBversuchen, welćho 
Versuche eigentlich am besten dio wirkliche Abnutzung 
der Schieno im Dionst wiedorgeben, oine Widorstanda- 
fahigkeit von 300 gegeniiber von 100 der unbehandeltcn 
Schieno besitzt. Boi cinfacher rollender Abnutzung ist 
das VorhiUtnis 290 zu 200 und boi den Schlagversuchen 
48 zu 42. Die benutzten Versuchsproben waren dem 
Scliionenkopf entnommon. Die Zahlen zeigen, daB das 
Sandbergsche Verfahren dio Widorstandsfahigkeit dor 
Schiene sowohl gegeniiber Vcr8chieifl ais auch Bruch 
erhoht.

In  Zahlentafel 1 sind dio Vorsuchszahlon wiedcr- 
gogebon, dio an 65 kg-Sohienen der Bethlchem Steel Com
pany, Sparrow’s Point, Maryland, orhalten wurden. Die 
Lago dor Brinellschen Hiirtoproben orhellt aus Abb, 3.

Eine andore interessanto Vorsuchsreihe, dio an 
46 kg-Schienen angestellt wurde, ist in Zahlentafel 2 
fustgehaltcn. Die Probenontnahme wurde nach Abb, 4 
Yorgenommen. Diemetallographische Untersuchung ergab 
bei dor unbehandeltcn Schiene im Kopf ein lamcllar 
porlitisches, bei dem behandelteu Stahl ein sorbitischos 
Gefiige. In  den Zahlentafeln 1 und 2 sind bosonders zwoi 
Punkte charakteristisoh. Erstens ist zu beobaehten, daB 
das Sandbergsche Verfahren in hohom Grade dio Zug- 
festigkeit des Stahlcs steigert, wahrend die Dehnung 
merklich fallt. In  diesem Zusammenhang ist die i* 
Zahlentafel 1 fostzustellende Tatsache auffallcnd, daB 
die Dehnung bei den Schlagversuehen'hiiufig bei dor be- 
handelten Schieno groBer ist ais bei der unbehandelten. 
Zweitens ist die Brinellsche Hartezahl im oberen Kopftoil 
der beliandoltcn Schieno viel Koher; es ist gerade dieser 
Teil der Teil der Schieno, der am meisten der Abnutzung 
ausgesetzt ist.

Der EinfluB des Vorfahrens auf Radreifen orhellt aus 
den Zahlentafeln 3 und 4, die oine Zusammensteilung der 
an drei Proben erhaltencn Ergebnisse von Schlag-, Zug- 
und Harteversuchen geben. Dio Reifen Nr, 1 und 2 
hatten die Sandbergsche Behandlung erfahren und zoigten 
ein gutos sorbitischos Gofiigo. Der Reifen Nr. 3 hatte 
dio auf dom Fertigungswerk ubliche Behandlung orhalten 
und zoigte ein normales perlitisches Gefiige. Die Stelle* 
auf dom Reifenquerschnitt, an welchon Kugeldruckprobeu 
vorgenommen wurden, sind in Abb. 5 yorzeiehnet. Die 
Werte in den beiden Zahlentafeln sprechen fiir sieh solbst. 
Das Sandbergsche Vorfahren steigert in hohem MaBe die 
Elastizitatsgrenze, wahrend die Brinellschen Hiirtezahlen 
riel hoherliegen, Bei den Rrinollproben wurde ein Druck 
von 3000 kg 15 sek lang auf eine 10 mm-Kugel ausgeiibt. 
Die Yersuchsroifen hatten folgende Zusammensetzung:

0,60 %  C, 0,356 %  Si, 0,041 %  S, 0,033 %  P und0,82% Mn.
Beiliiufig und zum SchluB wird noch darauf hin- 

gewiesen, daB auch die sehr wiehtige Pragę der Schienen- 
riefonbildung durch das Sandbergsche Yerfahren boriihrt 
wird. Was auch dio Ursache der Riefenbildung soin mag, 
zwoifellos tritt sie nur ein, wenn die im Schienenkopf 
einsetzende Boanspruchung jenseits der Elastizitatsgrenze 
des Stahles liegt, und da diese, wie oben gezeigt, durch 
das Verfahren gesteigert wird, .wird die Riefenbildung, 
wenn auch nicht rollstandig vorhindert, so doch jedenfalls 
betriichtlich gohemmt. A. Stadeler.

Seigerungen und Spannungen im Stahl.

Bei den noueren Forsehungen Ober die Seigerungen 
tritt immer klarer in Erseheinung ihre Unterteilung in 
Terschiedeno Arten bzw. die Erweiterung des Begriffs 
der Seigerungen. Wahrend fruher darunter im wesent- 
lichen nur die Ansanimlung der zuletzt erstarrenden 
starker verunreinigten. Mengen einer Legierung an mehr 
oder weniger zentraler Stelle yerstanden wurde, unter- 
scheidet man heute zwei rerschiedene beim Erstarren

i
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einer Legierung sich bildende UngleichmaBigkeiten. Es 
durfte genugen, an dieser Stello nur kurz darauf hinzu- 
weisen, daB zuerst Kristallkemo sich bilden, die einen 
hoheren Gehalt an dcm bei hoherer Temperatur schmel- 
zenderi Bestandteil haben, wahrend die um diese 
Kerne beim Waehsen sich lierum legenden weiteren 
Sehi jhten, also im ganzlich erstarrten Materiał die nach 
auf jen galegenen Zonen und vor allem die Komgrenzen, 
stafker mit dem leichter schmelzbaren Bestandteil bzw. 
bei Stahl m it den BOgenannten Verunreinigungen durch- 
setzt sir 1. Davon zu unterschciden ist die Ungleich- 
mafiigkcit in GuBstucken, die dadurch entsteht, daB bei 
der Erstarrung sich zunachst an den Wiinden der Eorm 
bei der bicr schneller erfolgenden Erstarrung groBere 
Mengen von Materiał abscheidcn, die —  parallel zu der 
Bildung der Kri8tallkerne —  hoher Iegiert sind m it der 
bei hoherer Temperatur schmelzenden Koruponenten. 
Es sei in diesem Zusammcnhang verwiesen auf die Aus- 
fuhrungen von J . C. W . Humfrey vor dem Iron and Steel 
Institut iiber die in dieser Zeitschrift bcrichtet wurde1.) 
Humfrey bezcichnet die beiden Arten von Seigerungen 
ais „Fein?eigcrungen“ und „Grobseigerungen". H. Han- 
son, der lotzthin einen Bericht veroffentliehte uber „Ver- 
unreinigungen in Stahl und ihre Bedeutung fur die Span- 
uungen darin“2), ap'icht von „Kristallseigerungen" und 
„Błock",eigerungen“ ; er weist darauf hin, daB diese Un- 
gleiebjiaBigkeiten erzeugt werden im Stahl durch un- 
gleieiimaBige Verteilung insbesondero von Kohlcnstoff, 
Phosphor und Schwefel; wahrend aber bei der Warme
behandlung die UngleichmaBigkeiten in der Verteilung des 
Kohlenstoffs sich durch Diffusion ausgleichen konneń, sind 
die UngleichmaBigkeiten, die auf Phosphor und Schwefel 
zuruckzufiihren sind, nicht zu beheben, sic gefahrden 
alsc, wenn sie im Błock einmal vorhanden sind, auf jeden 
Fali auch das Fertigmaterial (Walz- oder Schmiedestuoke), 
Auf diese Verhaltnisse ist bekanntlich auch in deutschen 
Veroffentlichungen mehrfach hingewiesen worden. Von 
den weiteren Mitteilungen Hansens, die er teilweise durch 
Photographien allgemein bekannter Seigerungserschei- 
nunpen belegt, ist zu erwahnen sein Hinweis darauf, daB 
ein Chromgchalt auf eine Verstarkung der Seigerung hin- 
wirken soli. Hat der za vergieBende Stahl eino hohc GieB- 
tempjratur und —  infolgo nicht vollstandiger Durch- 
fuhrung der Ileaktionen im Ofen —  einen hohen Gasgehalt, 
so tri. t femer die durch die Seigerungen erzcugte Struktur 
infolfea der Gasentwicklung bei der Erstarrung noch 
kraftiger hervor.

Ais ein nener Gesichtspunkt in den Ausfuhrungen 
vcn Hansen inusscn bezeiclmet werden dio Ueberlegungen, 
die er anstellt hinsichtlich eines von ihm vermuteten 
Zusammenhanges zwischen Seigerungen und Spannungen 
im MateriaL Er weist darauf hin, daB bei der Reckver- 
arbeitung eines m it UngleichmaBigkeiten in der Ver- 
teilung von Phosphor und Schwefel behafteten Materials 
die Seigerungsstellen nur in der Form geandert, in die 
Lange gezogen werden. In  einem Walzstab aus einem 
weniger reincn Stahl liegen daher —  wio dies ja hinlanglich 
bekannt ist —  reinere und veninrcinigto Zonen schichten- 
weise nebeneinander, insbesondere sind auch Schlacken- 
zuge zwischengelagert. Hanson betont nun, daB die 
Warmeausdehnung des Stahls bei yerschiedenem Gehalt 
an Kohlenstoff und Verunreinigungen recht verschieden 
ist und daB vor allem grofie Unterschiede bestehen in der 
Warmeausdehnung zwischen Stahl und Schlackon. Da 
die letzte Umwandlung im Stahl bei der Abkuhlung bei 
einer Temperatur von etwa 700 0 vor sich geht, so muBten 
nach Hansen bei der weiteren Abkuhlung des Materials 
bis auf die gewohnliehe Temperatur zwischen don nicht 
homogenen Schichten des Materials Btarke Spannungen 
auftreten, und zwar einmal zwischen den einzelnen Schich
ten, die zuruckzufiihren sind auf die Kristallseigerungen, 
zum andern zwischen den reineren AuBenzonen und den

starker verunrcinigten Zentralzonen (den Folgen der 
Blockseigerung); Hansen gibt an, daB in einem von ihm 
untersuchten Rundeisenstab die Verschiedenheit in der 
Zusammensetzung der Rand- und Kernzonen so stark 
war, daB dio Warmedehnungszahl zwischen + 16 und 
-f 100 0 betrug:

fur dio Randzone: {12,21 X 10“ 6 

„  „  „ 12,295 X 10-6

Es wiirdo sich aus diesem Unterschiedo bei eiaer 
Temperatur von —  60 0 in dem Stab infolge der Block- 
seigerung eine Spannung von rd. 1,40 kg/mm! ergeben.

Hanson ist der Ansicht, daB Bruche —  insbesondere 
explosionsartig verlaufendo —  haufig zuruckzufiihren 
sind auf dio Wirkung dieser von ihm angenommenen 
Spannungen unter Umstanden im Zusammenwirken mit 
anderen auBeren Einwirkungen oder anderen Spannungen, 
z. B. infolgo ungleichmaBiger Abkuhlung. Er betont, daB 
die besondere Gefahrlichkeit dieser Spannungen darin 
liegt, daB ihr Grund —  dio Seigerung —- durch keine 
Warmebehandlung behoben werden kann, daB daher irgend- 
wolcho Verarboitung . des Materials die Gefahr nicht 
mindern kann. Er stcllt die Forderung auf, daB besonders 
bei allcn Konstruktionen, dio starkon. Beanspruchungen 
in der Winterkiilte ausgesetzt sind, auf weitgehende 
Freiheit von Seigerungen zu achten ist.

Zweifellos ist dio Begriindung, die Hansen fur seine 
Theorie der Seigerungsspannungen bringt, noch etwa* 
durftig und nicht unangreifbar, anderseits sollte an 
dem nicht unwichtigen Kem der Darlegungen nicht 
vorubergegangen werden. In  einem Aufsatz uber den 
Holzfaserbruch im Stahl weisen E. H. S chu lz  und 
Goebel1) darauf hin, daB ein Teil der Holzfaserbruch- 
erscheinungen sehr schwer zu erklaren und nach; ihrer 
Ansicht auf Spannungen zuruckzufiihren ist. Dio Ver- 
mutung liegt nahe, daB zwischen den Grundzugen der 
Theorie von Hansen und den Annahmen von E. H. Schulz 
und Goebel sich eine Briicke schlagcn lassen wird.

3r.»Qitg.' E. II . Schulz.

Eine neuartige Werktransportanlage.

Eino neuartige Transportanlage wird ,von der Mer- 
curyMfg. Co. in Chicago gebaut2). Es handelt sich um 
eine Werksbahn ohne Sehienon, dio sich besonders in 
der Massen- und Serienfertigung zum Transport yon 
Workstiicken eignet, welche fur dio Beforderung von 
Hand zu schwer sind, dereń Transport auf Einzel-Hunden 
sich aber wegen zu goringen Gewichtes nicht lohnt. Bis 
zu 15 Wagcn werdon zu Ziigen zusammengestellt, welche 
von einem elektriseh getriebenen Tricbwagen gezogen 
werden; Bedingung ist naturlich, dafi der Bnden ge- 
niigond glatt und fest ist. Die Hauptschwierigkeit dieser 
schiononlosen Bahn ist zweifellos, die Wagen beim Durch- 
fahren von Kurven genau auf dem Wege folgen zu lassen, 
den der Tricbwagen genommen hat, da nur auf diese 
Weise das AnstoBen an Saiilen, Stapel und dergloichen 
Hindernisse vermieden wird. Nach dem Bericht soli 
dieses durch die Anbringung der Rader und die Art der 
Kupplung erreicht werden. Dio Wagcn haben ein festes 
Riidcrpaar und eino oder zwei Lenkrollen; sie werden 
nuf der Mitto der Entfernung zwischen den festen Rader- 
paaren gekuppclt. Durch diese Anordnung soli orziclt 
werden, daB dio Wagen genau in der Bahn dos Trieb- 
wagens folgen, eine Behauptung, fiir die der Bericht den 
Beweis schuldig bleibt, und dereń Richtigkeit wir be- 
zwoifcln. W ir elauben jedoeh, daB trotz dieser Schwie- 

rigkeiten beim Durehfahren von Kurven die Bahn in 
viclen- Fallen, wo geniigend Raum zur Verfiigung steht 
oder nur schwache Kurven zu nehmen sind, recht gute 
Dienste leisten wird. Der Triebwagen ist ein droiradriger 
Kraftwagen T o n  1,75 m Lingę und 1 m Breite; er wird

’ ) Iron and Coal Trades Reriew 1919, 9. Mai, S. 607.
*) 1'idskrift for Bergraescn 1919, Nr. 1, S. 1/6.

>) St. u. E. 191'J,
2) Iron Trade Rcyiew 1919, 20. Marz, S. 760/3.
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durch oinen Elektromotor angctrieben, we 1 chor seinen 
Strom von einer im hinteren Teile des Wageńs unterge- 
brachten Batterie erhiilt. Der Antrieb orfolgt durch 
Schneckengetriebe unmittelbar auf die beidcn Ilinter- 
rader. Dor Triebwagen ist m ifdro i Geschwindigkeiten 
fiir Vprwarts- und Riickwartsfahron ausgeriistot; seine 
groBte Geeehwindigkeit betragt ohno Ladung 12 km/st, 
Die voll aufgeladene Batterie geniigt unter gewohnlichcn 
Yerhaltnissen fiir eine zehnstiindige Schicht. EinschlieB- 
lieh der Batterie wiegt der Triebwagen rund 1000 kg. 
Die im Gebraueh befindlichen Transportwagen sind von 
verschiedener Bauart; die Kupplung ist teils eine feste

Stangcn- und Ilakenyerbindung, teils orfolgt sie durch 
Kctten. Der Bezirk Chikago der Militarbehorde der 
Vereinigten Staaten benutzte eine Anlage wie die bc- 
scliriebene zur Beforderung von 200 Wagenladungen 
gemischter Bedarfsartikel iiber eine Strecke von 500 m. 
Die Teilo wurden 200 m durch ein Lagerhaus und 300 m 
auf einer FahrstraBo nach einem anderon Lagerhaus 
gefahren. Die StraBe bot Baum fiir zwoi derartige Giitor- 
ziigo. Dor Zugang zu don boidon Lagerhausern hatte 
2 %  Steigung. Trotz dieser Steigung und schliipfriger 
Wege infolge SohneefallB wurdon die geforderten Leistun- 
gen erroicht.

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen1)
A

13. Noyember 1019.

KL 80 c, Gr. 13, St 30 046. Entlecrungsyorrichtung 
fur Schachtofen, besteliend aus einem unter der Abzugs- 
offnung angebrachten, um die senkrechte Ofenachse sich 
drehendcn rippenbesetzten trichterformigon AbschluB- 
korper mit Oeffnung in der Mitte. Harry Stehmann, Berlin- 
Hohenschonhausen.

20. November 1919.

KL 7 a, Gr. 15, E 40 407, Antriebsgetriebe fur Trio- 
schnellwalzwerke. Percy C. Earwell u. Charles J.. Gibbons, 
New Milford, Grafschaft Liclitfield, Connecticut, V. St. A.

KL 10 a, Gr. 17, K  05 960. Kammerofenanlage zur 
Erzeugung yon Gas und Koks mit schriiger Kokarampe 
bzw. LSsch- und Verladewagen mit schriigem Boden. Hein
rich Koppors, Essen-Kuhr, Moltkestr. 29.

Kl. 18 c, Gr. 1, A 31 482. Verfahren und Yorrichtung 
zum Hiirten yon Umdrehungskorpern; Zus. z. Anin. 
A 29 367. Aktiebolaget Syenska Kullagerfabriken, Gothen- 
burg, Schwcdcn.

1. Dczember 1919.
Kl. 18 b, Gr. 16, D35 598. Konyerteranlage. Deutsche 

Maschinenfabrik A.-G-, Duisburg.

KL 21 h, Gr. 11, O 11 012. Eassung fiir Ofenelektrode 
mit Schutzumkleidung; Zus. z. Bat. 313 202. Alexander 
Ordon, Beuthen O. S., Tarnowitzer Chaussee 11.

KL 21 li, Gr. 11, W 52 372. Einrichtung zur Ab- 
fuhrung und Ausnutzung der im  Rcaktionsraum abge- 
deckter elektriseher Oefen entwickelten Gase. Arthur 
Walter, Wittenberg, Bez. Halle.

KL 40 a, Gr. 17, I I  75 5S6. Verfahren zur Entkupfe- 
rung yon kupferuberzogenen Eisen und anderen Metallen. 
Hirsch, Kupfer- und Messingwerke A.-G. Eberswalde, und 
Freiherr Ludwig yon Grotthus, Eberswalde, Messingwerk.

KL 42 e, Gr. 23, H 77 161. Verfahren zur Mengen- 
messung yon Dampf oder heiBen Gasen in Rohrleitungen.

Dr. Brano Hilliger, Berlin, Turmstr. 33.

15. Dczember 1919.

KL 7 b, Gr. 15, A 31 139. Verfahren zur Herstellung 
sohmiedeiserner Rippenrohre mit auf den Umfang auf- 
gepreBter schraubenformiger Kippe aus Bandcisen. Carl 
A. Achterfeldt, Offenbach a. M., Ludwigstr. 5.

KL 10 a, Gr. 17, K  70 325. Yorrichtung zum Loschen 
und Verladen von Koks m it einem in zwei sich kreuzenden 
Richtungen kippbaren Gestell, das den aus dem Ofen 
hochstehend ausgestoBenen Kokskuchen aufnimmt. .Tulius 
Kratz, Dortmund, Knappenbergerstr. 96.

18. Dczember 1919.

Kl. 7 b, Gr. 3, P 37 044. Mehrfachdrahtziehmaschine, 
bei welcher der Draht durch Walzenkaliber gezogen wird. 
Wilhelm Peters, Stolberg, Rhld., Eichsfeldstr. 10.

*) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweicr Monato fur jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu B e rlin  aus.

Kl. 10 a, Gr. 14, S 50 893. Kohienstampfmasehine, 
bei der der Stampfer durch einen Hebel gehoben und bei 
dem Anheben mittels eines Elektromagneten an dem 
Mitnehmer festgehalten wird. Sachsische Maschinenfabrik 
yorm. Rich. Hartmann, Akt.-Ges., Chemnitz.

Kl. 18 a, Gr. 6, P 37 784. Beschickungsyorrichtung fur 
Schachtofen u. dgl. ruit zentraler Gasabfuhrung. Ea. Gebr. 
Pfeiffer, Barbarossawerke, Kaiserslautern.

Kl. 18 b, Gr. 14, O 11 010. Yerfahren und Einrioh- 
tung zur Entsclilackung yon StahlgieBpfannen. Ober- 
schlesische Eisen-Industrie Akt.-Ges. fur Bergbau und 
Huttenbetrieb, Glciwitz, O. SchL

Kl, 18 b, Gr. 20, M 63 909. Verfahren zur Verhinde- 
rung der Garachaumgraphitbildung bei der Herstellung 
yon hochsaurebestandigen siliziumhaltigen EisenguBlcgie- 
rungen. Zus. z. Pat. 306 001. Maschinenfabrik EBlingen, 
EBlingen, Wurtt.

K i  18 c, Gr. 2, L44 602. Yorrichtung zum Krummen 
und Harten von zu Blattfedern zu yerarbeitenden Metall- 
streifen. Zenas B. Leonard, Cleyeland, Ohio, V. St. A.

KL 35 a, Gr. 1, K  68 994. Schragaufzug zum Be- 
gichten yon Hochofen. Adolf Kuppers, Coln-Klettenberg, 
Petersbergstr. 02.

Deutsche Gebrauchsmusterelntragungen.

1. Dezembcr 1919.

Kl. 10 a, Nr. 724 364. Hubwerk fur Koksofenturen. 
Kcllner & Elothmann, Dusseldorf.

Kl. 18 c, Nr. 723 874. Harteofen. Gebruder Velte, 
. Baugeschaft, Remscheid-Hasten.

ICL 24 e, Nr. 724 474. Generatorkamin. Berlin- 
Anhaltische-Maschinenbau-Akt.-Ges„ Berlin.

Kl. 24 g, Nr. 724 188. Kaminschieber. Gustar
Klingenberger, Mullieim, Ruhr, Kalkstr. 8.

Kl. 31 b, Nr. 723 743. KegeLsteuerung fur Ruttel- 
formmaschinen, Dampfmaschinen u. dgl. Jakob Stockli, 
Waiblingen.

KL 31 b, Nr. 724 189. Abhcbeformmaschino mit
durchbrochener Tischplatte. Maschinen- und Werkzeug 
fabrik Kabel i. W. Vogel & Schemmann, Kabel i. W.

KL 31 c, Nr. 724 094. SchutzYorrichtung fur die
Gehangcteile yon GieBpfannen gegen die strahlende
W inne des Metallbades. SipL-^ug. A. Mirbach, Dussel
dorf, Goethestr. 20.

Kl. 31 c, Nr. 724 414. Transport- und Kippyorrich- 
tung an SchmelzgefaBen u. dgl. Karl Dorfer, Loh b. Luden- 
scheid.

KL 31 c, Nr. 724 487. Loffel fur MctallguB. C. SenBen- 
brenner G. m. b. H., Dusseldorf-OberkasseL

Kl. 31 c, Nr. 724 488. GieBloffeL C. SenBenbrenncr 
G; m. b. H., Dusseldorf-OberkasseL

Kl. 85 c. Nr. 723 557. Einrichtung zur Neutralisation 
yon Abwassern. Deutsche Abwasser-Reinigungs-Gea. 
m. b. H., Stadtereinigung Wiesbaden.

15. Dezembcr 1919.

KI. 7 b, Nr. 726 315. Einspannvorrichtung fur Zieh- 
eisen. Karl Hohl, Coln-Mulheim, Wipperfurther Str. 10.
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Die Hubseile a sind an einer Trommel b befestigt, 
die lediglich aus einem leichten Ring besteht, dor auf 
einem einfftchen oder mebrfachcn Kranz von Eollen o 
lii uf t, die in dem mit der Triebwelle d Yerbundenen Ge- 
hauseteil e gelagert sind. In  letzterem ist der aus mehreren 
Tęilen f bestehende Reibungsring in radjaler Richtnng 
versehiebbar gelagert, der durch die von der Muffe g 
nus bewegbaren Keile h gegen den Ring b gepreBt werden 
kann.

KI. 18 a, Nr. 312 935, vom 2. Noyember 1917. Oskar 
B aum ana  in  Am berg. Verjahren zum FerMUen von 
feinkirnigen Erzen durch JSinfiihren mitlds des Geblase- 
windis in den Uochofen.

Das feinkornigo Erz wird, zweckmaBig m it fein ge- 
mabłenem Kohlenstoff gemiseht, nicht im oxydiselien, 
sondsm mogliehst metaliisehen Zustande durch dic Diisen 
in <ifil Hoebofen eingefiihrt. AuBerdem wird der groOere

wird Yorher durch in den Zufuhrungsrinnen a angeordnete 
Siebe c in omen Raum d geleitct. Aus dicsem gelangt es 
unter Vermittlung von sclbsttatigen, regelbarcn Ventilen e 
iiber den Kolbcn f und wird von hior der Setzmasehine 
ais Unterwasser zugcEiihrt.

KI. 18 b, Nr. 310 041, tom  24. Januar 1918. Zusatz 
zu Nr. 307 764. Dr. G o t th o ld  Fuehs und  A lo is 
K o p ie tz  in  B e rlin . Metallegierung.

Der Wolframgehalt der Lcgierung dea Hauptpatentes 
ist bis auf 00 %  erhólit, was fiir das Ziehen von sehr hartcm 

Metalldraht vorteilhaft- ist. >

KL 10 a, Nr. 726 047. Koksofentur. Rudolf Wilhelm, 
Essen-Altenessen.

l i i  10 a, Nr. 726 386, 726 3S7, 720 393, 726 394. Ver- 

riegelung fiir Koksofenturen. Hermann Joseph Limberg, 
Essen-Ruhr, Olgastr. 3.

KI. 18 c. Nr. 725 614. Warmofen fur Koksfeuerung 
zum.Anwiirmen y o ii Gabelzinken und ahnliolien Gegen- 
stiinden. Oberliagener Masehinenfabrik Daniel Heuser, 
Hagen i. W.

KI. 19 a, Nr. 720 424. Schienenrichtpresse. W . Doh- 
men, Eschweiler, Kr, Aachen.

KL 19 a, Nr. 726 441. Schicnenbefestigung fiir Feld- 
und Grubenbahnen. Eduard Yofiloh Komm.-Ges., Werdohl 

i. W.
KI. 24 a, Nr. 725 825. Rostan'age fur Dampfkessel- 

feuerungen. Paul Meyer, Hannover, Allmersstr, 10.
KL 24 a, Nr. 726 469. Untcrwind-Regencratorkammer- 

Vorfeuerung fur Dampfkessel, um minderwertige Brenn- 
stoffe .und Koks zu verfeuem. Franz Zum, Gelsenkirchen, 
Kesse\kolonie V 2, und Heinrich Bruna, Rauxel.

KL 24 c, Nr. 725 643. Gasschieber mit z we i Schieber- 

platten. Dingler‘sche Masehinenfabrik A.-G., Zweibrucken.
KL 24 e, Nr. 7.25 803. Ffdlyorrichtung fiir Gcnc- 

ratoren u. dgl. Regnier Eiekworth, Dortmund, Kaiser. 

Wilhelm-Allee 49.
KL 24 f, Nr. 726 203. Wandcrrostfeuerung mit 

Schlackenstaucr. Nicls Ercdcrik Nissen, Mannheim D. 1, 7.
KL 24 f, Nr. 726 250. Wrstellbarer Rost zur besseren 

Ausnutzung des Brennmaterials. Willielm Earge, Grube, 

Holstein.
KL 31 b, Nr. 725 831. Klapptisch fur Formmaschinen. 

Bruno Heymann, Dresden, Pfotenhauerstr. 71.
K I 31 b, Nr. 725 832. iHebevorrięl;tung fiir Wende- 

nlattenformmaschincn in Scherenform. Bruno Heymann, 
Dresden, Pfotenhąuerstr. ,71.

Deutsche Reichspatente.

KL 49 e, Nr. 312 696, vom 18. Januar 1918. Siegen- 
L o th r in g e r  W crltc Torm. H. Fo lzer Sohne in  Sie- 
gen, Fallhammeraufzug, bei ivelcVem dasZugglied des Bars 
an einer łosen Trommel befestigt ist, die mit einem umlaujen- 
den Triebteil durch Reibung gekuppelt werden kann.

Teil der Abgase von den Dusen nach abwiirts durch don 
Ofen geleitet und durch don offenen Herd abgefuhrt. 
Hierdureh sollen Verschlackungen und Dusenyerlegungen 
unmoglich gemacht werben. Zur Erzeugung voń kohlen. 
stoffarmem Eisen (Stahl oder FluBeisen) wird das er- 
sehmolzono Eisen in einem Yorheid gcsaminelt und da- 
durch der Beruhrung m it dem Koks mogliehst sofort nach 
seiner Erschmelzung entzogen.

KI. 49e, Nr. 312 413, vom 26. Mars 1918. F irm a  
G o tt lie b  H am m esfah r in  S o lin gen , Fochę. 
Iteibungsubertragung jur Hubvorrichlungen von Fallhńm- 
mern u. dgl. mit 
gegeneinander ver- 
sćhiebbaren Hub- 
scheibenwellen. '

Das Hubbrett d 
wird in bekannter 
Weise von zwei 
Hubwalzen a b, wel- 
che auf gegenein- 
ander versdhieb- 

baren Wellen c be
festigt sind, ange- 
hoben, Um auch 

bei ungleicher Ab-- 
nutzung des Hub- 
brettes d eincgleich- 
m&Bige Reibungs- 
ubertragung zu er- 
zielen, besitzt die 
eine (b) der beiden 
Hubwalzen gegeniiber ihrer Achse federnil verschieb- 
bare Felgen f, die gegen entsprechende feste Felgen 
e der andern Hubwalze (a) angeproBt werden. Diese 
Federung wird durch biegsame Spcichcn g bewirkt.

KI. l a ,  Nr. 312 820, vom 17, Septem ber 1918. Ma- 
seh inen fab r ik  P ilg r im  in  L u d in g h au sen  i. W. 
Ein- oder mehrableilige hydraulische Setzmasehine fur 
Kohlen und Erze. t,

Das zur Zufiilirung des Setzgutes dienende Wasser 
gelangt nicht mit diesetn auf das Setzsieb b, sondern



1. Januar 1920. Wirtschaftliche Rundscliait. Stahl und Eisen. 31

Wirtschaftliche Rundschau.

Der Gesetzentwurf iiber die Beschaftigung Sehwer- 
beschadigter. —  Der Reicbsarbeitsminister hat naeh Zu- 
stimmung des Reichsratea der Nationalyersammlung den 
bereits vor langerer Zeit. angekundigt-en Gesetzentwurf 
iiber die Beschaftigung Sehwerbeschadigter vorge!egt. 
Der G rundgedanke  des Gesetzes ist nach |1: „Jeder 

Arbeitgeber, der einen Arbeitsplatz besetzen will, ist ver- 
pflichtet, einen Schwerbeschadigten, der fiir diesenArbeits- 
platz in gleiehem MaBo gecignet ist, anderen Bcwerbern 
vorzuziehen.“ Der Entwurf suelifc die beiden yorgeachla- 
genen Forinen des E ins te llungazw anges —  den Ein- 
stcllungszwang auf beatimmte Bruchteile aller Arbeita- 
platzo zu besohranken oder den Schwerbeschadigten die 
fur sie yorzugsweisc geeigneten Arbeitspliitze yorzubehalten 
—  mitcinandcr zu vereinigen. In  den Vorschriften iiber die 
D ureh fuh rung  des Gesetzes wird bestimmt, daB die 
Hauptfiirsorgestellen der Kricgsbcscliudigtcnfiirsorge fur 
dio Schwerkriegsbeschadigten und die Berufsgenoasen- 
schaften fur dio Sehwerunfallyerletzten im  Einvemehmen 
mit den berufenen Vertretungen der Arbeitgeber und 
Arboitnehmer, m it den Organen der Gcwcrbeaufsickt und 
den Arbeitsnachweisen zusammenwirken sollen. Die 
Schwerbeschadigten sollen tunlichst ihrem alten Beruf 
erhaltcn, eine unverhaltnismaf!ig starko Belastung einzelner 
Berufsgrupi>en oder einzelner Arbeitgeber soli yermieden 

werden.
Das A rb e its y e rh a ltn is  der Schwerbeschadigten be- 

ruht auf dem freien Arbcitavertragc. Schwerbeschadigte 
durfen nur mit einer Kundigungsfriat von vier Wochen ont- 
lassen werden, sofern nicht durch Gcsetz oder Vertrag eine 
iangere Frist yorgeschrieben ist. Jede Kiindigung, die gegen 
einen Schwerkriegsbeschadigten ausgesprochen wird, ist 
der Ilauptfursorgcstelle, jede Kiindigung, dio gegen einen 
Schwenmfallyerlefczten sich richtet, der Bcrufagenossen- 
schaft anzuzeigen. Die Bestimmungen des Einstellungs- 
zwanges sollen nur den Personengrappen zuguto kommen, 
die des gcsetzlichen Sehutzes unbedingt bediirfen.

Eine S t.ra fvorsehrift, um ausnahmsweiso einen 

Arbeitgeber zu der Erfullung dor Verpflichtungen aus dcm 
Gesetze zu zwingen, besagt im we.sentlichen, daB eiu 
privater Arbeitgeber, der yorsatzlich oder in grober Fahr- 
lassigkeit gegen die Vorachriften dieses Gesetzes yerstofit, 
yon dem SchlichtungsausschuB auf Antrag der Haupt- 
fursorgestelle oder der Berufsgenosseńschaft fur jeden 
einzelnen Eall des VerstoBes mit einer BuBe bis zu 10 000 ,li 
belegt werden kann. Er muB vor der Entscheidung ge- 

hort werden.
D ieP flich ten  und  Rcehte  der Schwerbeschadigten 

sind -wie folgt umachrieben: Wenn ein Sehwerbesehadigter 
ohne bereehtigten Gnmd einen Arbeitsplatz zuruekweist 
oder YerliiCt, oder wenn er sonst durch sein Verhalten 
die Durehfuhrung des Gesetzes schuldhaft vereitelt, kaiin 
der Beirat der Hauptfursorgcstelle, in dereń Bezirk er 
seinen Wohnsitz liat, bescliliefien, dali ihm die Yorteile 
dieses Gesetzes zeitweilig nicht zugute kommen. Der 
Sehwerbeschiidigte muB vor der Entscheidung gehórt 
werdfcn. Der BeaehluB kommt nur zustande, wenn ihm 
zwei Drittel des Bcirates der Hauptfiirsorgestellc, in dem 
die Zahl der .Kriegsbe.schiidigten, Kriegshinterbliebenen 
und Arboitnehmer wenigatens die Halfte auamachcn muB, 

zustimmen.
Das Kundigungsyerbot fur Schwerbeschadigte wird 

durch den Entwurf nicht sofort beseitigt; wahrend aeehs 
Monąlen nach dem Inkrafttretcn des Gesetzes ist eine 
Kiindigung erst wirksam, wenn die Hauptfiirsorgestelle 
bzw. dio BerufBgenoasenschaft ihr zugestimmt hat. Die 
Zustimmung ist zu erteilen, wenn dem Schwerbeschadigten 
ćin anderer angemeasener Arbeitsplatz gesichert ist. In  
den Fallen, wo ein Arbeitgeber bei dem Inkrafttreten des 
Gesetzes mehr ais vier Schwerbeschadigte auf 100 ins- 
gesamt yorhandene Arbeitnelimer beschiiftigt, sind Kiindi-

gungen auch ohne die Zustimmung der Fiirsorgestelle 
unter bestimmten Yoraussetzungcn wirksam.

Rheinisch-Westfalisches Kohlen-Syndikat, Essen a. d. 
Ruhr. —  In  der Z e chcn  b es i t ze r  v er sa m m l u n g 
yom 22. Dczember 1919 wurdo beschlossen, beim Roichs- 
lcohlenverband und beim Reichswirtsehaftsminister eine 
E r h o h u n g d e r K o h le n p r e is e  um 35 J l  f.d.tzube- 
antragen. In  dieser, auch im Verhaltnis zu den bisherigen 
Kohlenpreisen sehr crhcblichęn Erhohung befinden sich 
12 J t ,  die von der Regierung selbst beantragt werden, 
und zwar sollen 10 M auf die Tonne zum Bau von 
Bergarbeiterwohntmgen und 2 , fi zur Beschaffung von 
Lebenamitteln fiir die Bergarbeitcr dienon. Dio - iibrigen 
23 .Ji sollen ais Ausgleick fiir die Erhohung der Selbst- 
kosten bei den Zeehen yerwandt werden, dio, wie dies 
von einer ganzen Reiho yon Zechen nachgewiesen worden 
ist, dieses AusrnaB erreicht haben. Damit sollen vor 
allem die bisher zuriiokgcbliebenen Ausrichtungsarbeiten

Porte Oktober 
. 1919

Deztimber
1919

Fe ttkoh len

Forderkohle . 
Bestmelierte Kohle 
Stiickkohle , . . 
NuBkohle' I  uiid I I  

„  I I I  ’, , .
„ IV  . . . 

Kokskohle < ..

Gas- unr

77.90—  79,70 
7 9,<10—  82,20 
80,60— 82,40 

83,80—  85,60 
83,50— 85,30
82.90— 84.70 
79,10—  80,90

Gasflam m ko l

86.90— 88,70 
88,40—  90,20 
89,60—  91,40 
95,20—  97,00
94.90— 96,70 
94,30—  96,10 
88,10—  89,90

llcn

Gasforderkohle
Gaaflammforder.

kohle . . . . .  
Elammforderkohle 
Stiickkohle . i .  
Halbgesiobte . . 
NuBkolile I  und I I  

„ I I I  . . . 
IV  . . . 

NuBgruakoble 
0 —20/30 mm . 
0— 50/60 „ , 

Gruśkohle . , . .

JI

79,70—  81,80

78,20—  80,30
77.00— 79.40
80.00—  82,40
50.00— 81,80
83.80— 85,60 
83,50—  85,30 
82,90—  84,30

74,60—  76,40
75.80— 77,00
72.80—  79,10

agerkohlen

88,70— 90,80

87.20— 89,30
86.00—  88,40 
89,60—  91,40
89.00—  92,80
05.20—  97,00 
94,90—  96,70 
94,30—  96,10

83.00— 85,40
84.80—  86,40
81.80—  88,10

Eorderkohle .

„ melierte . ■
„ aufgebeasert 

Stiickkohle . . . 
NuBkohle I  und I I  

„ I I I  . . . 

„ IV  . . . 
Anthrazit KuB I .

„  II-
Fordergrue . . . 
Gruskohlo unter 

10 mm . . . .

77.00—  79,70
78.00—  80,30 
79,70—  81,80
80.60—  83,00
88.00— 91,00
85.00—  91,00 

80,80—  84.70
91.60—  93,40 

93,40— 98,80 
75,20— 78,20

71.00—  76,10 

Koks

86,10—  88,70 
87,50— 89,30 
88,70—  90,80 
89,60— 92,00
99.40— 102,40
96.40— 102,40
92.20— 96,10 

103,00—104.80 
104,80— 110,20
84.20—  87,70

80,00— 85,10

Hochofenkoks . . 
GioBereikoks . . 
Brechkoks I  und I I

113,15— 114,35
113,75— 115,55
123,85—126,85

B r ike tts

126,65— 127,85
127,25— 129,05
142,35— 145,35

Briketts . . . . 93,95—  98,75 104,95— 109,75-
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ermoglicht und dio Vcrteueruug in d o r  Besehaffung der 
Betriebsstoffe des Bergbaus, vor allem des Grubenliolzea, 
ausgeglichen werden. Die Erhohung der Kohlenpreiso 
soli nur fur d o n  Monat J a n  u ar'geltcn. Fiir den Monat 
Fobruar kommt jedenfalls eine weitero Erhohung hiuzu. 
Bei dor nacliston Kohlonproiaorhohung sollen auoh wieder 
dio friiher zwischen don T o r s c h ie d o n o n  Kohlensorton bo- 
atehenden Preisunterschiede eingefiihrt werden, nachdem 
in den lotzten Jahren immer fur alle Sorten einhoitlicho 
Preisorhohungon erfolgten, hochstens dio ganz geringen 
Kohlensorton m i t  oiner gerlngern Preiaerhohung davon 
ausgeaommen waren. AuBerdem wurdo mitgeteilt, daB 
auf Grund der Ausfuhrun^sbestimmungen zum Kohlen- 
wirtachaftsgosetz Herr Heinrich R i i r u p  vom Gowork- 
Teroin christlicher Bergarbeiter in den Vorstand des 
Syndikats eingetreten sei. In  dor anflerordentlichen 
Hauptvęrsammlung des Rheinisch-Westfalischen Kohlen- 
ayndikata wurden, ebenfalls ontsprechend don Auafuh- 
rungsbestimmungen zum Kohlenwirtschaftsgeaetz, neu 
in den Aufsichtsrat gewahlt dio Herron Otto H uć , 
Heinrich Im b u sch , Gerhard S ch m id t und Steiger 
H a lb fe ld .

Nachdem dio in den letzten Verhandlungen des 
Reichskohlenverbandea und des Rheiniach-Westfalischen 
Kohlen-Syndikats neu festgesetzten Kuhrkohlenpreise 
mit einer ziemlich orheblichon Herabsetzung vom Reiehs- 
wirtschaftsministerium genehmigt wurden, galten ab
1. Dezember 1919, Tcrglichen mit dcm Vormonate, dio in 
der vorstehenden Zusammenstellung fur die wichtigston 
Ruhrkohlensorten yerzeichneteu Preise') einschlieBlich 
Kohlen- und Umsatzatcuer. Auch mit der Bewilligung 
der vom Rheiniscli - West, alischen Kohlensyndikat be- 
antragten neuen Preisirhohung diirfte das Ansteigen der 
Ruhrkohlenpreise noch keineswegs am Endo angelangt 
sein, zumal da die Bergarbeiter m it neuen Lohnforde- 
rungen honrortreten. Die yier Bergarbeitervcrbando 
haben den am 25. Oktober 1919 abgeschlossenen Lolin- 
tarif g eku nd ig t und den Zechenrerband ersucht, bis 
zum 31. Januar 1920 einen neuon Tarif auf der Grund- 
lage hóherer Lohne mit ihncn abzuschlieBen.

Die Festsetzung von Eisenhóchstpreisen. —  Der Aus- 
sokufi fu r  Volks w irtscha ft beriet am 16. Dezomber 
1919 uber die Festsetzung von E isenhóchstp re isen , 
die Schaffung einer Ausg leichkasse zum Ausgleieh der 
Onterschiede beirn Einkauf von Auslandsroheisen und 
der Erzeugungakosten der ortlich verschiedenen Werke 
untereinander. Die Notwendigkeit der amtliehen Preis- 
festsetzung wurdo von der Regierung m it dem Hinweis 
darauf begrundet, dafl nach Aufhebung der Hochstprcis- 
verordnung fur Eisen und Stahl am 5. Januar 1919 dio 
Preissteigerung unertraglich geworden sei. Wiihrend Endo 
1914 die Tonno Stabeisen 9S J l ,  Ende 1917 225 .ft kostete, 
ist der Preis bis 1. September 1919 auf 995 M f d. t  und 
bis zum 1. Dezember 1919 auf 1750 .li gestiegen. Die 
Prcisbildung und Versorgung auf dem Boden der indu- 
striellcn Selfc?tverwaltung zu regeln ist nicht getungen, 
so daB hierfur eine neue gesetzlicho Grundlage notwendig 
geworden sei. In  der Yerwaltung wurdo die Frage auf- 
geworfen, ob dio beantragten Selbstrcrwaltungskorper 
geeignet seien, die yorgesehenen MaBnahmen unter Auf- 
sicht des Reiches durchzufuhrcn. Unterstaatssekretar 
H irsch  stimrate im Namen der Regierung der Forderung 
auf Bildung von tragfahigen Selbstverwaltungskorpern 
zu, in denen Yertretor der Industrie, von Gewerbo und 
Handel, Angostellte und Ar be i ter betciligt werden sollton. 
Er bezeichnete die Besorgnis ais hinfallig, dafl durch eine 
ungeeignete amtlichó Preisfestaetzung fur Eisen und Stahl 
die Erzeugung der Werke geschadigt werden konnte. Dio 
Ausgleiehskasse werdo mit der Durchfuhrung von Einheits- 
preisen namentlich auch den Belangen Siiddeutschlands 
dienen. In  der Aussprache wurde betont, ohne dio Mittel 
der M eta llbesoh lagnahm e sei mit Hochstpreisfest-

>) VgL auch St. u. E. 1919, 18. Sept., S. 1118/9.

setzungen nichts zu erreichen. Die Preisfcstsetzung werde 
besser durch die zu bildenden Selbstverwaltungskorper 
erfoigen. Eine von domokratischer Scite eingebrachte 
EntschlieBung, die dieso Forderung ausspricht, wurde 
angenommen. . Nach dem Wicderzusammcntritt der 
Nationalrersammlung soli die Regierung uber das Ergebnis 
der weiteren Verhandlungen mit den beteiligten Kreisea 
berichten. Falls dio Verhandlungen scheitern, wird die 
Nationalversammlung die notwendigen MaBnahmen fur 
dio Eisenversorgung und dio Festsetzung der Eisenpreise 

treffen.
Ein Jahr Arbeitsgemeinschaft —  Am 12. Dezember 

1919 fanden in Berlin die Sitzungen dea Hauptausschusscs 
der Z on tra larbe itsgem e inscha ften  statt. Sie be- 
anspruclien besondero Beachtung, weil sio gewissermaBen 
die erste Jahresbilanz ziehen fur eine Untemehmung, die, 
teils warmstens begruBt, teils erbittert bekiimpft, geeignet 
ersćheint, das Verhaltnis zwischen Untemehmern und 

Arbeitern auf wirtschaftsfriedliche Grundlage zu stellen 
und dic bisher zur Austragung der Interessengegensatre 
aufgewandte Kraft der dringend gebotenen Hebung 

unarer Guterversorgung zuzufiihren. In  seinem einleitenden 
Bericht achilderte der erste Yorsitzende des Gewerkschafts- 
bundes, Legion, die Ursachen, die zur Grundung der 
Zentralarbeitsgemeinschaften fuhrten. Die Arbeitsgemein
schaft sei dio folgcrichtige Durchfuhrung des Tarif- 
gedankens, der Verstandiguog ubor Lohn- und sozial- 
politische Fragen. Leider sei diese Organisation, die sich 
zu einem festen Ring zusammenschlicCe und in Fragen 
der Ein- und Ausfuhr lcraftig mitzuarbeiten bestimmt aei, 
bereits durch die Grundung der Zentralarbcitsgomeinachaft 
fur das Transport- und Verkehrsgewerbe durchbrochcn 
worden. Die groBte Aufmcrkaamkeit fanden sodann dic 
AusfuhrungendesDirektors H. K ram eruberdie Kohlen- 

no t und die damit zusammenhangenden sozialpolitischen 
und wirtschaftlichen Aufgaben. In  eindrucksvol!er Form 
schilderte er den verhangnisvollen Kreislauf, der, yon dem 
tatsaehlich bestehenden ICohlenmangel ausgehend, iiber 
den hierdurch hervorgerufenen Mangel an Baumaterial 
und dio Wohnungsnot zu dcm Ergebnia fuhrt, daB dio 
A ns ied lung  w eiterer B ergarbe ite r , und damit die 
Steigorung der Kohlenforderung so uberaus achwer wird. 
Wiirde cs uns gelingen, etwa 150 000 Bergarbeiter inehr 
unterzubringen, so konnten wir eine Mehrforderung von 
80 Mili. t Kohlen jahrlich erwarten. Nach einer scharfen 
Kritik der Eisenbahnverwaltung wandte er sich der Frage 
der K o h le iw o rte i lung zu. Sei eine Steigerung der Erzeu
gung erreicht, so musse inan auch dafur sorgen, daB ihre 
Ergebnisso nicht yerschleudcrt wurden, was nur durch 
Ueberwachung und irgendwelche SchlieBung der Grenzen 
erreicht werden konne. Er forderte schlieBlich scharfsten 
Kampf gegen das Schiebertum und geachlossenes Zu- 
sammcnlialten bei unserem Beatreben, wieder hochzu- 
kommen. „Vor funf Jahren wohnton wir in einem atolzen 
Palast, heute wohnen wir in einer alten, baufiilligen Hutte 
mit klaffenden, zqrstorten Fenstem, mit schiefen, riaaigen 
Wanden und mit kaltem Kamin. W ir wollen don Schorn- 
atein wieder rauchen machen, wir wollen Hand in Hand. 
in gemeinsamer Arbeit uns ein neues Haus bauen, keinen 
Palast, aber ein stolzes, starkes Haua der Arbeit, das Wind 
und Wetter trotzt. W ir wollen ca bauen Hand in Hand, 
die deutschen Arbeiter und iliro Arbeitgeber, die Schaffen- 
den der deutschen Wirtschaft."

Reichswirtschaftsminister S ch m id t bekannte sich 
zu einer wesentlich hoffnungsvolleren Beurteilung unserer 
wirtschaftlichen Lage und Aussichten. Was den drohenden 
„Ausverkauf“ Deutschlands betrafe, so sei er ais Minister 
vor die groBe Aufgabe der Wiedcrherstellung und der 
Ausdehnung unserea AuBenhandels gestellt, nicht vor die 

Aufgabe, ihn einzuschranken. Es werdo- Sacho der Indu
strie und dea Handels sein, hier Kontrollo zu uben und 
Preise festzusetzen, die wettbewerbafahig m it dem Aus- 
lande seien, ohne Schleuderpreise zu aein. Der Minister fur 
Wiederaufbau GeBler wamte daror, von der Zeit und 
den Gelegenheiten des Wiederaufbaues eine Wiederkehr
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der Kriegskonjunktur zu erwarten. Minister Stoger- 
wald befaCte sieli mit der angekiindigten Siedlungs- 
verordnung. 2)r.*3lig. e. h. IC Sorge und Generaldirektor 
A. Vogler wandten sich gegen denihnen zu weit gehenden 
Optimismus des Reichswirtschaftsministers, der nament- 
lieh auch durch den erneuten im Noyember ycrzeich- 
neten Ruckgang der Kolilenforderung ais unbegrundet 
dargetan werde. Weiter libte Generaldirektor Vógler 
Kritik an der geplanten Zusammensetzung des Reichs- 
wirtschaftsrats m it seiner unzureichenden Vertretung der 
Industrie. Im  ubrigen legte er, wie auch die andem Redner 
der Unternehmer und der Arbeiter, ein warmes Bekcnntnis 
zum Gedauken der Arbeitsgemeinschaft ab. Von all- 
gemeiner Bedeutung ist schlicBlich noch dio einmutig 
gebilligto E n tach .ieC ung , daB Arbeitnehmcrn aus ihrer 
Reise nach Schleswig oder Schlesien zur Abstimmung 
keinerlei Lohnausfall oder sonstige wirtachaftliche Nacli- 
teile entstehen sollen.

Die Lage der KohIenversorgung Deutschlands. —  Dio
B e legschaftsstarke  im Steinkohlcnbergbau hat heute 
den Friedensstand erheblich uberschrittcn und nach dem 
durch die Entlaasung der ICriegsgefangenen ontstandenen 
starken Ruckgang bei Beendigung des Kricgcs dio Zahl 
Tom Sommer 1918 wieder erreicht. Nach einer Zusammen- 
stellung des Re ic liskom m issara fiir  dio Kohlen- 
ye rto ilu ng1), aus der wir nachstehend das Wichtigste 
wiedergeben, zeigt dio Belegschaftsstiirko in den einzelnen 
Monaten der letzten Jahro folgende Ent wicklung-.

Ins- Dayon:
Kuhr- Ober-

g03amb bezirk scblralen

Ju li . . . . 1914 653 200 427 400 132 500
Januar. . . 1915 475 100 305 700 102 900
Ju li . . . . 1916 585 200 374 300 132 400
Ju li . . . . 1918 710 300 452 700 160 400
Noyember . 1918 635 600 395 000 146 400
September . 1919 687 700 434 000 148 900
Oktober . . 1919 710 600 452 400 152 300

Da die Arbeiterfrago zu einem wcsentlichen Teil eino 
Unterkunftsfrage ist, und da bei der eigentlichen Kohlen- 
gewinnung unter Tage nur gelernte Bergarbeiter yerwend- 
bar sind, kann eine weitere Erhohung der Belegschaft, die 
bei der verkurzten Arbeitszeit notwendig ist, um dio 
Friedensf orderu ng wieder zu erreiclien bzw. zu uber- 
treffen, nur allmahlich eintreten.

Die a rbe its tag licho  S te inkoh len fo rde rung , 
die von Januar bis September 1918 an der Ruhr 332 000 t, 
in Oberschlesien 141 000 t, von Januar bis September
1919 an der Ruhr 222 800 t und in Oberschlesien 179 800 t 
betrug, ist heute im Durchschnitt an der Ruhr wieder auf 
250 000 t und in Oberschlesien auf 110 000 t geatiegon. 
Die Haldenbestilnde, die in der zweiten Halfte des Oktober 
an der Ruhr den Hochstbestand nach dem Kriege von 
786 700 t, in Oberschlesien von 700 400 t erreicht hatten 
und nach der Verkehrssperre an der Ruhr auf 740 000 t, 
in Oberschlesien auf 583 000 t zurtickgegangen waren, 
sind bis zum 6. Dezember im Ruhrbezirk auf 618 700 t, 
in Oberschlesien auf 502 900 t  zuruckgegangen. Die 
entsprechenden Zahlen, die in den Tageszeitungen rielfach 
unrichtig bewertet werden, waren Ende Februar 1918 an 
der Ruhr 3 877 000 t, in Oberschlesien 1 245 000 t.

Die Braunkohlenforderung hat im allgemeinen dio 
Hoho des Sommera 1918 wieder erreicht, die Brikett- 
erzeugung noch nicht. Nach Beendigung des Streiks im 
Bitterfeldcr Braunkohlcnbezirk und in der Niederlausitz 

hat Forderung und Briketterzeugung wieder in gewohn- 
lichcm Umfang cingesetzt.

Die leichte Besserung der E isenbahnbe triebs lage  
hat angehalten. Die Wagengestellung entspricht jetzt 
andauernd den Anforderungen der Gruben.

*) Nachr. fur Handel, Ind. und Ldw. 1919, 20. Dez.,
S. 1/2.

I.,P

Der W asserstand des Rheinos UeB volle Schiff- 
fahrt zu. Aus dom Ruhrgebiet wurden nach dem Mittel 
und Oberrhein abgeschlcppt:

t t
am 27. 11. . . . 20 990 am 4. 12. . ., . 34 638
., 28. 11. . . . 24 805 „ 5. 12. . . . 24 233
„ 29. 11. . . . 31 066 „ 6. 12. . . . 33 459
„ 30. 11. . . . 31 455 „ 7. 12. . . . 60 991

1. 12. . . . 10 157 „ 8. 12. . . . 14 600
0,t — 12. . . . 17 711 „ 9. 12. . . . 29 273

„ 3. 12. . . . 31 281 „ 10. 12. . . . 54 813

Dio a llgem e ine  Versorgungslage ist in allen 
Toilon Deutschlands dauernd auBerst ungunstig geblieben. 
Wegen des Kohlenmangels kommen immer mehr Werko 
zum Erliegen.

Dio Bestande der Eisenbahn heben sich trotz dor 
starken Belieferung nur langsam, in Baycrn und Baden 
sind sio unter dem Stand von Anfang Novcmber.

Die B unkerkoh lenversorgung  ist in Hamburg 
noch immer sehr ungunstig. Zum Teil waren dio Ein- 
giinge so gering, daB die Icbensmitteł- und Kohlenkśihne 
fiir Berlin nicht abgcschleppt werden konnten.

Gelsenkirchener GuBstahl- und Elsenwerke, Gelsen
kirchen. —  Dio ersten Monato des am 31. Ju li 1919 ab- 
gelaufenen Geschaftsjahres ąrbrachten ein befriedigendes 
Ergebnis. M it dem November-Umsturz trat ein yolliger 
Umschwung ein. Der Betriebsyerlust der darauf folgendcn 
Monate yerzelirte nicht allein den bis dahin erzielten 

Gewinn, sondern auch einen erheblichen Teil der Sonder- 
rucklage. An . Lohnen und Gehalterri yerausgabte dio 
Gesellschaft 15 013 121,23 J l. Dio Ausgaben fur soziale 
Fiirsorgo betrugen im Bcrichtsjahre rd. 2 275 000 also 
uber 50 %  des Aktienkapitals. Zur Verstiirkung der Be- 
triebsmittel wird der Hauptversammlung vom 8. Januar
1920 vorgeschlagen, das A k t ie n k a p ita l um 4y2 auf 
9 Mili. M zu erhohon. Dio Gewinn- und Verlustrechnung 
weist neben 592 919,03 JC Vortrag aus dem Jahre 
1917/18 und 351 362,09 J l Zinseinnahmen einen Betriebs- 
gewinn von 1 342 114,39 J l, sowie 5 932 392,34 JC Ent- 
nahmo aus der Sonderrucklago auf. Nach Abzug von 
967 668,48 • J i allgomeinen Unkosten, 4 169 107,42 
Steuern, 1 174 300,47 .« Kursyerlusten und 1 314 793,05 .« 
Abschreibungcn verbleibt ein Reingewinn von 592 919,03.ft, 
der wio folgt vcrwendet werden soli: 40 500 J t  Ver- 
piitung an den Aufsichtsrat, 450 000 M (10%  gegen 
20 %  im Vorjahre) zur Verteilung an dio Aktienbesitzer 
und den somit yerbleibonden Betrag yon 102 419,03 J i 
zum Vortrag auf neue Rechnung.

• Fried. Krupp, Aktiengesellschaft, Essen-Ruhr. — Wie 
der Bericht des Direktoriums uber das am 30. Jun i 1919 
abgelaufeno 16. Gescliiiftsjahr des Untemehmens aus- 
fuhrt, schlieBt die Gesellschaft zum ersten Małe seit ihrem 
Bestehen ais Aktiengesellschaft m it einem V erlust ab. 
Wahrend in den ersten yier Monaten des Geschaftsjahres 
die gesamten Werke noch mit auBerster Anspannung aller 
Krafte fiir die Herstellung von Kriegsgeriit tatig waren, 
muBten seit Noyember 1918 infolge der politischen und 
wirtseliaftlichen Ereignisse zahlreiche Betriebsstatten auf 
andero Arbeit umgestellt werden. Die Bestimmungen 
des Friedensyertrages nahmen der Gesellschaft auBerdem 
noch besonders ihren hauptsachlichsten Herstellungszweig. 
Durch die Wiederaufnahme alter Friedeńsarbeiten sowie 
durch Hinzunahme neuer Erzeugungszweige wurde tat- 
kraftig an der Umstellung der Betricbe gearbeitet. Unter 
anderem nahm das Unternehmcn den Bau yon Ver- 
brennungsmotoron, Lastkraftwagcn, yerscliiedener Klein- 
maschinen auf, fur dereń Vertrieb eine besondere Gesell
schaft errichtet wurde. In  Vereinbarung mit dem PreuBi- 
schen Staat wurde ferner mit dem Bau von Lokomotiyen 
und Guterwagcn begonnen, und durch Abkommcn mit 
anderen Wcrken die Herstellung landwirtschaftlichor 
Maschinen sowie der Bau von kinematographischen Vor- 
fiihrungsapparaten aufjenommen. . Bei den ganzen ,Um-

6
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Btellungsarbeiten wurden trotz mannigfachcr Schwierig- 
keiten die Werksangehorigen nach Mogliclikeit nicht 
ent.assen, sondern unter crheblichen Verlusten m it teil- 
weise wenig geeigneten Arbeiten weiter beschaftigt. Ver- 
zinsung und 'l'ilgung der ausiandischen Verpfliehtungen, 
namentlich der Erzbezuge, erforderten zudem grolie Be- 
trage, so daB die Rucklagen mit einem Betrage von 
133 Mili. .)(, herangczogcn werden muBtcn. Die Uewinn- 
und Verlustrechnung zeigt neben 10 047 652,26 M Ge- 
w innTortrag aus 1917/18 und 4 069.26,32 J i  Zina- und 
2 335 452,36 J l  yerschiedenen Einnahmen einen Bc- 
trieb.uberschuB von 11725 793,47 A . Mach Abzug von 

17 443 0u7,U8 J l Steuern, 12 505 363,21 .14 Angestellten- 
und Arbeiteryersicherung u .d  24 322 742,59 J i  Wohl- 
fahrtsausgaben yerbleibt ein Y o rlus t yon 20 092 449,07 .(C, 
zu dessen Deckung 20 000 000 J i  der Sonderriicklage ent- 
nommen und 92 449,07 M auf neue Rechnung yorgetragen 

werden.

Pelpers & Cle., Aktiengcsellschaft fur WalzenguK, 
Slegen. — Wahrend der ersten drei Monate des Gesehalts- 
jahres 1918/19 konnte der Betrieb in der durch die Kriegs- 
yerhiiltnisse gegebenen Weise voh aufreclit erhalten 
werden, und auch die Abteilung „Lothringer Walzen- 
gieBerei, Busendorf“, warin der Lage, sich an der Deckung 
des so dringendcn Walzenbedarfs im rechtsrheiniachen 
Gebiet in erheblichcm Maile zu betciligen, Mit Eintritt 
der Reyolution und der Besetzung ElsaU-Lothringens trat 

ein yolliger Umschwung ein. Die Verbindung der Gesell- 
achafi mit der yorgenannten Abteilung ging yorerst ganz 
ver!or.-n. Mangel an Brennetoffen, Einfiihrung des Acht- 
stundentage3, Kiickgang der Arbeitsleistuug und anderes 
mehr zwangen zu wesentliclien Betriebseinschrankungen. 
Dio sprunghaft steigenden Selbstkosten konnten in den 
wiedcrholt yorgenommenen Preiaerhóhungen keinen Aus- 
gleich finden. Erst nach mehrmonatiger Unterbrechung 
gelang es dem Unternehmcn, die Vcrbindung mit der 
Lothringer Abteilung wieder aufzunchmcn und dio dort 
noch fur das rechtsrhcinische Gebiet yersandbereit lagem- 

den Walzen freizubekommen. Seit dcm 14. Marz 1919 
steht d e Abteilung jedoch unter Z\vangsver\valtung der 
franzosischen Eegierung und ist seit dieser Zeit fur dereń 
Eechnung in Betrieb. Di.- Ertragsreehnung des Berichts- 
jahres zeigt neben 212 096,23 M  Vortrag aus dem Vor- 

jahro einen Robgewińn yon 1 126 352,33 J l.  Nach Abzug 
von 260 074,57 J l allgemeinen Unkosten und 489 372,75 J i 
Abschreibungen yerbleibt ein Reingewinn von589 001,24.lt. 
Hien-on werden 6000 J l  fur Gewinnanteil-chein-Steucr 
zuruckgcstcllt, 44 546,17 J l zu Gewinnantcilcn verwendet, 

360 000 M Gewinn (12 %  gegen 20 %  i. V.) ausgeteilt 
und 178 455,07 J i auf nouo Eechnung yorgetragen.

Rhelnisch-Weslfalisches Elektrizitatswerk, Aktienge- 

sellschaft, tssen. —  lm  Geschaftsjahr 1918/19 betrug der 
Stromabsatz der Elektrizitatswerke in dem Vcrsorgungs- 
gebiete der Geselischaft 6S7 9S9 372 KWst. Wahrend die 
Stromabgabo bis zum Oktobcr yorigen Jahres noch an- 
stieg und vor Ausbruch der Reyolution das HochatmaB 
mit rd. 80 000 000 KWst im Monat crreichte, fiel sie 
darauf auf fast die Halfte, sie hat auch zur Zci der Ab- 
fasaung des Berichtcs noch nicht die yorjahrige Abgabe 
erreicht. Der Stromruckgang ist, abgesehen yon Er- 

zeugungseinschrankungen infolge Kohlenmangels, auf den 
geringeren Kraftyerbrauch der Industrie zuruckzufiihren. 
Trotzdom ist die Stromabgabe nocli immer gewaltig 
groB r ais im letzten Friedcnsjahr, Der allgemeinen 
Entwicklung wurdo durch den Ausbau der beiden 
groQten Werke, des Goldenberg-Werkcs in Knapsack bei 
Coln und des Kraftwerkca Reisholz bei Dusseldorf, 

Eechnung getragen. Dio geplanten Erwciterungen des 
100 000 - Voltnetzes wurden in Anbetracht der Zeitver- 
haltnisso und der lahmonden Wirkung des Gesetzent- 
wurfes betreffend die Sozialisierung der Elcktrizitata- 
wirts haft zurfickgeatellt. ,

Die betriebsfahige Gcsamtleistung betragt augen- 
hliaklioh 282,600 jKW jMaschinenleistung und 84 639 m

Kesselheizflache gegen 150 870 K W  Maschinenleistung 
und 33 415 m2 Kesse heizfliiche im letzten Eriedensjahre.

Die aeinerzeit stark angefeindete Gasfernyer- 
sorgung hat wahrend und nach dem Kriege auBerordent- 
lich sogensreich gewirkt, weil durch sie eine Entlastung 
der Eisenbahnen eintrat und eine dauernde Gasversorgung 
vo genommen werden konnte, wenn auch bei dem be- 
stehenden Gashunger der Verbraucher, der sich infolge der 
Kohlennot immer mehr yerscharfte, der Verbrauch nicht 
immer in alten Teilcn gedeekt werden konnte. Die Gasab- 
gabe u nterlag nach wie vor der Verteilung und der Einschran- 
kung durch die Beliordc. Es wurden im ganzen 64 757 1 97 m3 
Gas gegen 53 907 676 m3 im Vorjahre abgegeben.

Die Gewinn und Vcrlustrechnung zeigt einerseits 
16072465,12 J l  Betriebsgcwinne und Zinsen, 976348,68 J l 
yerschicdcne Einnahmen einschlieBlich Vortrag, wahrend 
auf der anderen Seite 5 064 397,66 J i an Verwaltungs- 
kosten, yerschiedenen Auagaben und Zinsen und 
6 814 000 J l fur Abschreibungen in Abzug gebracht 
werden, so daB ein Reingewinn von 4 670 416,14 JL yer
bleibt. Davon werden 4 200 000 J l  Gewinn (8 %  wie 
im Vorjahre) ausgeteilt, 233 690 J l  Gewinnanteile an den 
Aufsichtsrat gezahlt, 233 520,14 J l der Riicklage uber- 
wiesen und 3206 J l  auf neue Rechnung yorgetragen.

Stahlwerke Briininghaus, A.-G., Werdohl I. Westf. —
Das Geschaftsjahr 1918/19 litt unter den Folgen des 
Waffenstillstandes und der Reyolution Infolge der 
Besetzung Lothringens wurde die Geselischaft von den 
Rombaolier Hiittenwerkcn abgesehnitten und yerlor da- 
durch dio Rohstoffgrundlago fiir ihre Erzeugnisse. Die 
Herstellung von Kricgsbedarf muBte eingestellt und die- 
jenige yon Friedeuserzeugnissen neu aufgenommen wer
den. Dio StahlformgieBer.i wurdo auf andere Erzeug- 
nisso umgestellt, weil zu erwarten war, daB bei der 
groBcn Erzeugungsyermehru. g auf dem Gebicte des 
Formgnsses empfindlicher Arbeitsmangel eintreten wiirde 
und ferner infolgo der widrigen Verhaltnisse geniigonde 
Brennstoffmengen fiir dereń Inbctricbhaltung nicht be- 
Bchafft werden konnten. Zur Deckung des Bedarfes an 
Eisenbahnmaterial nahm dio Geselischaft die Herstellung 
von Wagen- und Lokomotiy-BcsclilagteiLn und -Federn 
auf. Ein regelmaBiges, gewinnbringendoa Arbeiten war 
infolge der geschilderten Verhaltnisso im wcsenthchen 
nur in don ersten vier Monaten des Berichtsjabros 
moglich. tpater brachton die fortgesetzten Siorungon 
der Betriobo durch Kohlen-, Strom-, Rohstoff- und 
Wagenmangel usw , dio auBerordentlichen Erhohungen 
der Lohne und Abkiirzung dor Arbeitszeiten, die mehr- 
faclu-n gewaltigen Steigerungen der Brenn-, Roh- und 
Betriobsstoffpreisa erheblioho Verluste. Auf Grund der 
Yerfiigungon des Reichskohlon - Kommissars iiber dio 
Besclilagnahino der eigenen Wagen der InduBtrie, iiber 
die Einschrankung der Beliefcrung yon Kohlen und 
Koka an dio Indus) rio usw., ist das Werk zurzeit fast 
ganzlich ohne Brennstoffe, ein Teil der Betriebe liegt 
sogar still. Die Gowinn- und Verlustrechnung zeigt 
neben 71 629,52 J l Vortrag einen BetriebsuberschuB 
von 1 575 460,07 J l ,  Naoh Abzug yon 905 829,12 J l 

allgemeinen Unkosten, Sieuern, Kriegalaston usw., 
461818,45 Jt Abschreibungen yerbleibt ein Reingewinn 
yon 279 442,02 J l ;  bieryon werden 190 000 .K Gewinn 

(8 %  gogfn 16%  im Yorjahre) ausgeteilt, 2871 J l 
Gewinnanteilo an den Aufsichterat gezahlt und der Rest 
yon 86 671,02 J l auf neuo Rochnung yorgetragen.

Friedrich Thomśe, Aktlen-Gesellschaft, Werdohl 1. W .—
Das Geschaftsjahr 1918/19 ist nicht ohne groBe Std- 
rungen fur den Betrieb verlaufen. Am 9. August 1918 
ging die Drahtwalzzugmaschine durch Esplosion des 
Schwungrades ganzlich zu Bruch und konnte erst i n  
Juni 1919, also nach zehnmonatigem Stillatand, in Be- 
trieb genommen werden. D.e ubrigen Betriebe arbeiteten 
ziemlich regelmaBig, da die Geselischaft wahrend des 
Kriege a ihr altes Friedensprogramm im wesentlichen 

beibehaltea hatte und doshalb eine Umstellung der B«-
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triobo kaum in Frage kam; der TJeberganc zur Friedena- 
wirtschaft yotlzog sich daher glatt. Dio Gosaniterzengung 
ging infolge des lnntrcn Stjljstandes der DrahtstraBe 
sowie auch infolge yieler Feiersehicliten, die aus Mangeł 
an Kohlen und Halbzeug eingelegt werden muBten. ge- 
waltig zuruck. Die Besehaffung von Halbzeug bereitete 
ganz besonders in Ietztcr Zeit dic allergroBten Schwierig- 
keiten; durch Hereinnahme von Lohnwalzgeschaften in 
FluBeisen, Stahl und anderen Metallen yersuehte die 
Gesellschaft einen Ausgleieh zu schaffen. Die Ertrags- 
rechnung schlieBt zuziiglieh 59 458,00 M Yortrag aus

dem Vorjahre mit einem Rhhgewinn von 985 148,65 A  
ab. Nach Abzug yon 390 982.03 M allgemeinen Unkosten 
und 73 571,29 M Ahschreibungen verbleibt ein Rein- 
gewinn yon 520 594,73 .fi. Hieryon werden 40 000 J i 
der Sonderriicklage. 25 000 M dcm Burgschaftsbestande,
5290.75 M dem-Bestando fur Wohlfahrtseinrichtungen,
8063.75 M dem Arbeiterunterstutzunesbestando und 
250000.II dem Kricgslastcnbcstande zugefiihrt.25165,60 M 
zu Gewinnantcilen und Belohnungen yorwendet, 120 000 .ft 
Gewinn(10 %gegen20 % i. V.) ausgeteilt und 47 074,63 M 
auf neue Rechnung yorgetragen.

Bucherschau.

Guttm ann, A., Dr : Dic Vcrwendunsr der Hoch- 
ofenscH^ckc im Bnirewerbe. Hrsg. im Auftrag 
des Vereins deutscher Eisenhuttenleute. 
(Mit 73 Abb., z. T. auf Tnf., u. 1 Vierfarbett- 
taf.) Dnoceldorf: Vcrlag Strhleison m. b. H. 

1 19. (VII, 20S S.) 8 °. 10 M (zuziiglieh 10 % 
Tpuerunjrszu^chla?).

Hochofenschlacke war fnsfc bis in die neueste Zeit, 
selbst in entroren Baukreisen. ein in ihren Eigensehaften 
u n d  A n w e n d i in K S m o c l  ich keiten noch wenie bekannter 
Stoff. u n d  m a n e h e r  Baufachmann ha.lt noch ietzt dic Hoch- 
ofenschlacke und die aus ihr herscstellten Erzeusmiase fur 
etwfis Neues, das vor der Verwendung crst. erprobt werden 
miisse. In  den Kreisen der Verbraueher ist vielfach das 
Vertrauen zur Verwcrtbarkeifc der Hochofenschlacke 
nicht sehr profil, was yorwiegend wohl auf Mancrcl an aus- 
reichenden Erfahruncen oder aufeinzelneMiBerfolgcznruek- 
zufiihren ist. die iedoeh entweder aus uńirenurender Kennl- 
nis der Besonderheiten der Hochofensehlaeke entsfanden 
sind oder (irrtumlieherwci.se) zu TJnrecht dor Hochofen- 
sehlacke zuecsehrieben wurden, wiihrend sie tntsachlich 
durch Verwendung von aus Ruckstanden der Kohle- bzw. 
Koksyerbrennung gcwonnenen Schlacken yersehuldet 
waren. Dazu kam noch, daB die Verwendung der Hoeh- 
ofenschlacko an manchen Orten behordlicberseits vcrboten 
w u rd e .

Wenn auch in diesen Verhaltnissen, dank den zahen 
und ausdauernden Bestrohuneen des V e r e i n s  deu tscher 
E ise n h f itte n le u te , die Kenntnis des in Rede stehenden 
Stoffes zu erweitern und in weitere Kreise zu bringen, 
Wnndel geschaffen worden ist, so herrschen doch noch 
yielfneh unklare Yorstellnngen von den stofflichen Eigen- 
schafton der Hochofenschlacke und yon dereń Anwendungs- 
mncrliohkoiten. Man konnto sich bisher von den EUen- 
sehaften der Hochofensehlaeke und der daraus erzeuęten 
Baustoffe um so weniger ein klares Bild machen, ais ein 
TJeberbliek uber die auf den yerschiedenen Anwcndungs- 
gehieten der Hochofenschlacke gemachten Erfahrungen 
und Fortschritte sowie tfttsaehliche Unterlagen schwer zu 
erlancen waren. da diese in der Literatur oder in Einzel- 
darstelltmgon, Berichten, Niederaehriften und Akten vcr- 
streut. waren.

Es ist daher m it besonderer Frcude zu begruBen, 
daB der Vcrfasser der yorliegenden Schrift. sich der muhe- 
Tolien, gleichzeitig aber auch dankenswerten Aufgabe 
untprzogen hat, den vorhandenen Stoff an praktischen 
Erfahrungen und Ergebnissen wissenschaftlichc TTrVr- 
suchungon zu sammeln, zu siehten. im Zuswnmenhange 
zu yeroffentliclien und so der Allgemeinheit zuganglich 
zu maehen. Diese Aufgabe hat der Yerfasser m it Ge- 
schick gelosfc.

AUgemein geht aus dem Guttmannschen Werkchcn 
horror. daB es kaum Bauteile oder Baukonstruktionen 
gibt, die nicht schon mittel- oder unmittelbar aus Hoeh- 
ofenschlaeke hergestellt. werden oder aus ihr hergestellt 
wprden knnnten. Im  besonderen werden wir in den ein- 
zelnen Abschnitten des Buches mit der Art. der Gewinnung 
der Hochofenschlacke, ihron stofflichen Eigenaohaften und

den aus ihr hergeatellten bzw. hcrstellbaren Baustoffen 
sowie dereń Vcrwendungsarten bekanntgemacht.

Die Abschnittc 1 und 2 behandeln die Entstehung, 
chemisehe Zusnmmensetzung, Formzustande und Be- 
griffshestimmungen der Hochofenschlacke, sowie die 
wirtschaftliche Bedeutung der Hochofenschlackcn-Ver- 
wertnntr. Wir lemen daraus. daB dic Hochofenschlacke, 
die fruher ein werlloser Ab'allstoff war. in Torhaltnis- 
jnfiBig kurzer Zeit. man kann sagen, im Laufe eines Jahr- 
zehntes, einer der bedeutsamsten und weitestverwendct«n 
Stoffe geworden ist. Im  Zustande der Gewinnune oder, 
wenn notig, erat nach zweckcntsprechender Zerkleinerung 
wirfl er zum StraBen-. Eiaenbahn- und Wasserbau aowie zur 
Hcrstelluns von Mortel und Beton, nach vorlieriger Granu- 
lioning durch Wasser, Luft oder Dampf in Form von Sand, 
Wolle naw., zur Erzengtins von Zement und Steinen, zur 
Mrrtelbereitnne und zur Hcrstelluns von Tsolier- (Warme- 
srhutz ) Rtoffen benutzt. Neuerdings wird Schlacke noch 
bei der Rcinisrunir von Abwassern, ais Versatzgut (Spul- 

vorsat.z) im Bergbau, im feuerflussigen Zustande ais 
Ayarm^aus-iii^^r und sehl:eQlich zur Gewinnung von 
f  chwefe) Torwendot.

Der Abschnitt 3 ist. der Mortelbereitung aus Schlacken- 
sand cewidmet. Yerfasser behandelt darin z.iemlich aus- 
fuhrlich die Eicenscbaften (Gewicht, Festigkeit, Dichtig- 
keit, Abnutzbarkeit, Luftclurchlassigkeit) von Kalk-, 
Zement- und Tcrlanpertem Zementmortel, die unter Yer- 
wendnng yon Schlaekensand hergeatellt sind. So ver- 
schieden nach dąn Guttmannschen Aneaben die Schlacken- 
sande yerschiedener Horkunft in ihren chemisehen und 
physikalischen Eicenschaften sind, nnd so sehr die Mi- 
aehungsyerhaltnisso der Mortel sehwanken, ebenso proB 
sind naturpemaB auch dio tTnterschiede in den Festig- 
keiten der Pchlackensandmortel, die an den yerschiedenen 
Yersuchssfcllcn cepriift. worden sind. Besonders horror- 
zubeben ist, daB das Koliom1) der Schlackensandmortcl, 
weil hierbei eine Zerkleinenmg der Sandkomer statt- 
findet,, von cunstigem EinfiuB auf die Mortelfestigkeit ist, 
und daB der Zusatz von Schlackcnfcin, d. i. das beim 

Brochen der Stuckschlaoke eewonnene feinste Korn (etwa
0 bis 7 mm), ebenfalls die Frstickeit der genannten Mortol 
giinst.ict beeinfluBt, Was man in dem sonst so Borgfaltig 
bearbciteten Abschnitt yermiBt, ist die Angabe derjenigen 
Merkmale. die Schlaekensand ais zur Mortelbereitung ge- 
eismet kennzeichnen; denn es g:bt bckanntlich auch 
Schlackensande, die fiir den genannten Zweck mchr 
oder weniger nnceeignet sind. Der Verbraucher rn o cli to 
abergern in der Ligę sein, bei der Auswahl von Schlacken- 
sand fiir Mortelzwecko brauehbaren Schlaekensand yon 
ungeeismetem zu uńtcrscheiden.

Abschnitt 4 handelt von Mauorsteinen (in Normal- 
groBe) und von Zementwaren ans Schlaekensand. Wir 
erfahren hier, dafl die Steine aus Kalk oder Zement 
tmd Rehlackensand nach yerschiedenen Verfahren (Luft-, 
Dampf- und Kohlensa.urehartung) hergestellt werden. Be-

’) Diese Art der Bearbcituns des Mórtels wird sich 
namentlioh dann empfehlen. wenn d<-r zur Yerwendung 
gelangende Schlaekensand, was haufig der Fali ist., durch- 
weg zu grobkornig ist oder zu viel grobe Teile enthalt.
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sonders die wio die Kalksandstcine mittels Dampfspannung 
geharteten Steine erreiehen groBe Druekfestigkeiten. Sie 
besitzen auch erhebliche Widerstendsfiihigkeit gegen Salz- 
lósung, so daB sie namentlich zum Schachtbau Verwcndung 
finden konnen unddaherim Bergbau eine bedeutende Rolle 
zu spielen berechtigt sind. Der Abschnitt enthiilt noch An- 
gaben ii ber die Erzeugung und die Eigenschaften von Zement- 
waren, in besonderevonRohrenausSchlackenbeton, welch 
letzterenaeh denmitgeteiltenVersuchsergebnis8en den„Vor- 
Bcliriften fur die Lieferungund Prufung von Zementrohren“ 
hinsichtlich ihrer Tragfahigkeit vollauf genugen, sowie von 
sogenannten „Leiehtsteinen11, die aus besonders granulier- 
ter Schlacke (Schaumschlacke) hergestelit werden und sieh 
durch hervorragendeLeichtigkeit, Porositat, Warmehaltung 
und Nagelbarkeit auszeiehnen. Letztgenannte Steine 
konnen daher fur alle die Zwccke Anwcndung finden, fur 
die bisher allgemein der naturlicho (rheinische) Schwemm- 
stein in Betraeht kam. Da der Hochofenschwemmstein 
nicht an ein bestimmtes Vorkommen (wie der rheinische 
Schwemmstcin an das Bimskiesvorkommen) gebunden ist, 
so konnte er sieh Yoraussichtlich auch einen groBeren 
Wirkungskreis ais diesen erobern.

Abschnitt 5 befaBt sieh m it den Eigenschaften von 
Beton aus Hochofenstiickschlacke, dereń Gewinnung und 
Eigenschaften in Abschnitt 1 des Guttmann’schen Buches 
ausfuhrlich gesehildcrt werden. DerVerfasser legt seiner Be- 
sprechung des genannten Stoffes hauptsachlieh dieVer- 
suche zugrunde, die ira Auftrage der K om  m iss ion  zu r  
U n te rsu ch un g  der V e rw e nd ba rke it von Hoch- 
o fensch lacke  zu Betonzw ecken im M a te r ia lp ru-  
fung sam t zu L ic h te r fe ld e  ausgefuhrt worden sind. 
Aus den in dem Guttmannsehen Buche teilweise rnitgn- 
teilten Ergebnissc dieser Versuche geht ohne weiteres 
die Eignung von Hoehofenschlackę, selbst von zum Zer- 
fall neigender, zu Betonzwecken hervor. Unter sonst 
gleichen Bedingungen liefert Beton aus Hochofenstuck- 
schlacke hohere Festigkeiten ais solcher aus Rheinkies und 
ist auch in Seewasser ebenso widerstandsfahig wie dieser. 
Bei Innehaltung der von der genannten Kommission 
aufgestellten „Richtlinicn fur die Lieferung von Hochofen- 
schlacke zur Verwendung bei der Betonbereitung11 sind 
MiBcrfolge bei Venvendung von Hoehofenschlacko zu 

Beton so gut wie ausgeschlossen.
In  Abschnitt 6 soli nach der zugehorigen Ueberschrift 

die Bedeutung der Hochofenschlacke fiir die Zementhcr- 
stellung gewiirdigt werden. Tatsachlich enthiilt dieser 
Abschnitt jedoch im wcsentlichen nur dio Begriffserkla- 
rung fiir die bekannten drei Zementarten, Portlandzement, 
Eisenportlandzement und Hoehofenzement, sowie die 
Abbildungen einigepr Ausfiihrungen von Bauten, zu dereń 
Herstcllung Eisenportlandzement und Hoehofenzement 
verwendet worden ist. Wert und Zweck des Abschnittes C 
ist nicht besonders ersichtlieh, da die Verwendung der 
Hochofenschlacke. zur Erzeugung von Eisenportland- und 
Hoehofenzement und dereń wirtschaftlicho Bedeutung be- 
reits in Abschnitt 1 genugend geschildert und gewurdigt 
wird. Vielleicht hatte der Inlialt des Abschnittes dessen 
Ueberschrift besser entsprochen, wenn z. B. die Erzeugung 
an Portlandzement, Eisenportland- und Hoehofenzement 
etwa in den letzten Friedensjahren oder der Verbrauch an 
Kohle bei der Erzeugung dieser rerschiedenen Zementarten 
zahlenmaflig angegeben worden ware..

Abschnitt 1 befaBt sieh m it der Aufbereitung von 
Hochofenschlacke zu PfLastersteinen und Kleinpflaster. 
Aus den Angaben hieruber gclit heryor, daB sieh fiir 
dio Hochofenschlacke ein weiteres Yerwendungsgebiet 
eroffnen kann, wenn die Herstcllung der Pflastersteine 
aus Hochofenschlacke, die jetzt in Deutschland nur noch 
Yereinzelt und in kleinem MaBstabe betrieben wird, 
auf breiterer Grundlage und in zweekentsprechender Weise 
erfolgt, Wenn auch die Verwendung. von Pflastersteinen 
aus Hochofenschlacke (gegossen oder aus den Roli- 
blocken herausgearbeitet) eine beschrankte bleiben wird, 
da solche nur fur Strafien m it mittlerem Verkehr in Be- 
tracht kommen, so haben die aus solchen Steinen her- 
gestellten StraBen vor solchen aus Natursteinen doeh so 
groBe Yorzuge, daB ihre weiteste Yerwendung nur ernp-

folilen werden kann. Besonders aussichtsvoll und zweck- 
maBig erscheint die Herstcllung von Kleinpflastersteinen 
aus Hochofenschlacke, da aus solchen gebaute Strafien 
gegen Schotterstrafien wesentliche Vorzuge aufweisen 
(groBere Haltbarkeit, geringere Kosten bei Beparaturen, 
Elastizitat der Fahrbahn, Zuverlassigkeit der StraBe auch 
bei groBeren Steigungen u ' d bei nassem Wetter, gerin
gere Zugwiderstiinde, gefalligeres Aussehen).

DaB sieh Hochofenschlacke hiernaeh auch zur Her- 
stellung von Steinsehlag- (Makadam-) und TecrstraBcn 

eignet, wie in Ab=chnitt 8 dargetan wird, ist selbstver- 
standlich. Besonders gute Erfahrungen hat man m it 
Hochofenschlacke bei Teerstrafien gemacht, die wegen ihrer 
groBen Vorzuge namentlich in England auBorórdentlicho 
Verbreitung gefunden haben, wahrend sie in Deutschland 
bis jetzt nur wenig in Aufnalime gekommen sind. So 
wurden auf dcm Internationalen StraBenbaukongreB 1913 
in London 20 yersehiedene Arten der StraBenbefestigungen 

vorgefuhrt. Dabei wurde anerkannt, daB sieh die beiden 
Versuchsstrecken aus geteerter Hochofenschlacke am 
besten bewahrt hatten. Man bczeichnete damals sogar die 
SchlackenteerstraBe ais dio StraBe der Zukunft.

Erwahnt wird in Abschnitt 8 zum Schlussc noch kurz 
die Anwendung der Hochofenstuckschla. ke im Wasserbau, 
fiir den sie zur Herstcllung von Uferdeckwerken mit Erfolg 
benutzt worden ist.

Abschnitt 9 bebandelt die Verwendung der Hochofen- 
schlacko ais Geleisbettungsstoff. Fiir diesen Zweck hat 
Hochofenschlacke bis jetzt verhaltnismaBig wenig An
wendung gefunden, wahrsclieinlieh in der Besorgnis, daB 
der in der Schlacke enthaltcne Sulfidschwefel (durch 
Oxydation zu Schwefelsaure) die cisernen Schwellen be
sonders stark angreife, Demgegenuber Terweist Dr. Gutt- 
m ann  auf die guten Erfahrungen, die zahlreiche 
Hochofenwerke, die ihre Geleise seit Jahrzehntcn auf 
Schlaekenbettungen liegen haben, mit Hochofenschlacke 
gemacht haben. Hiernaeh betragt die Lebensdauer der 
eisernen Schwellen durchschnittlich 15 Jahre, die wohl 
bei Staatsbahnen wesentlieh uberschritten werden durfte, 
da die Geleisanlagen der staatlichen Eisenbahnen jedenfalls 
peinlicher und sorgfiiltiger instand gehalten werden, ais 
dies boi Hochofenwerken moglich ist, und dort vor allem 
eino bessere Entwasserung des Unterbaues erfolgt. 
Um iiber das Yerhalten von Hochofenschlacke ais 
Stopfmittel naheren AufschluB zu gewinnen und gleich- 
zeitig ein brauchbares Laboratoriumsverfahren aus- 
findig zu maehen, m it Hilfe dessen die Brauchbarkeit von 
Hochofenschlacke ais Goleisbettungsstoff leicht und ein- 
wandfrei ermittelt werden kann, werden auf Veranlassung 
der „Kommission zur Untersuchung von Hochofenschlacke" 
mit Schkcken verschiedener Herkunft sowohl Labora- 
toriumsversuche nach verschiedenen Verfahren (im staat
lichen M a te r ia lp r u fu n g a a m t zu B e rlin-L ich te r-  
felde) ais auch Versuche im Betrieb ausgefuhrt. Durch 
Yergleich des Verhaltens der Schlacke in der Geleisbcttung 
mit den Ergebnissón der Laboratoriumsvcrsuche soli 
spater festgestellt werden, welches Verfahren sieh fiir den 
heabsiehtigten Zweck am besten eignet, Die Ergebnisse 
der inzwischen bereits ausgefiihrten Laboratoriumsversuche 
werden in dem Guttmannsehen Buche wiedergegeben. 
Biindige Schlusse lassen sieh jedoch aus ihnen nicht ziehen. 
Hierzu muB erst der Befund der Versucbe aut der Streckc 
abgewartet werden. Immerhin lassen die Werte der Ver- 
suchemitstoBweise wirkenderundruhenderDruckbelastung 

der Schotterproben schon jetzt erkennen, daB die Hocli- 
ofenschlacken bei diesen Beanspruchungen den gepriiften 
Naturgesteinen teils ebenburtig, teils sogar iiberlegen sind.

In  Abschnitt 10 schilderfc derVerfasser dieVerwendung 
von zu Sehlackenwolle1) und sogenanntem „Kunstbims“

l) Sehlackenwolle ist ein weiches, woli- oder watte- 
artiges, auBerordentlich leichtes Erzeugnis, das durch Zer-
blasen der Schlacke gewónnen wird. Das Raumgewicht 
einer von Dr. Guttmann gepriiften Sehlackenwolle wurde 
zu 0,224 kg fiir das Liter gefunden. Wahrecheinlich bezieht 
sieh diese Gewiclitsangabe auf die eingefullte Wolle. Ein 
entsproehender Hinweis fehlt in dem Guttmannsehen Buche.
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aufbereiteter Hoehofenschlacke ula warme- und sclull- 
sehutzender I^olierstoff. Seitdem man die Ursachen 
friłherer MiBerfolge mit Schla:;kenwolle erkannfc hat und 
durch Verwendi:ng geeignetcr Sehlacken bzw. geeigneter 
Aufbereitung derselben behoben hat, hat dio Schlacken- 
wolle ais feuersicherer, schalldiimpfender, bakterienfreier 
und billiger Wiirmed chtungsstoff wieder Eingang gefun- 
dcn. Fur dieselben Zwecke wic dic Sehlackcnwoile wird 
neuerdings auch der Kunstbims oder Thermosit, ein durch 
besondere Granulation der feuerfliissigen Sehlacke ge- 
wonnener. sehr stark poróser und leichter Stoff, benutzt. 
Derselbe wird zu Steinen, Plattcn und Schalen verarbcitet. 
Er besitzt geringe Warmeleitfiihigkeit und hat Kork gegen- 
uber den Yorzug, daB es gegen hohe Temperaturen und 
Wittcrungscinflusse bestiindig und fo;ner im Inlande 
verhaltnismiifiig billig zu haben ist. ' flj

Ebenso wie Schlackensand allgemein zu Mortel- 
zweckcn yerwendbar ist, so eignet er sich auch selbst- 
verstiindlich zur Herstellung von Trockcnmortel fiir Edel- 
putz, wie in Abschnitt 11 des niiheren dargetan wird.

SclilieBlich findet Hoehofenschlacke in Form von Sand 
auch im Bergbau ais Versatzgut (Abschnitt 12)Verwendung. 
Wenngleich sich solcher Sand auch nacli angestelltcn Ver- 
suchcn ais wesentlich zusammcndruckbarer erwiesen hat 
ais Kies, hat man in der Prasis doeh gute Erfahrungen 
damit gemacht; vorteilhaft erscheint es, wenn dcm Sand 
noch Kalk zugesetzt wird, der die Selbstverfestigung des 
Versatzes beschleunigt.

Im  13. und letzten Abschnitt des Guttmannschen 
Buches wird die Yerwendung von Hoehofenschlacke und 
der daraus hergestelltcn Baustoffo fur den Wohnungsbau, 
insbesondere den Kleinwohnunesbau, behandelt, eine 
Frage, die zurzeit von groBter Wichtigkeit nicht nur fur 
das Bauwesen, sondern auch fiir die Allgemeinheit ist. 
An Hand von bereits ausgefuhrten Bauten und von Bnt 
wurfen fur solclie scliildert Ycrfasser die Eignung von 
Hoehofenschlacke, der Schlackensteine und des Selilacken- 
betons fiir die verschiedenen Bauarten. Nach den 
Guttmannschen Mitteilungen sowohl ah auch nach 
den bereits vorliegenden Erfahrungen, die man in 
der Prasis mit Hoehofenschlacke und den verschicdenen 
daraus gewinnbaren Erzeugnissen gemacht hat, lassen sieli 
tatsachlich mit Hilfe der Hoehofenschlacke bzw. der 
daraus erzeugten Baustoffe Bauten ausfuhren, die allen 
technisehen und gesundheitliehen Anforderungen gereclit 
werden, die man billigenveise an tragfahige, feuersiehere 
und gesunde Bauwerke stellen kann.

Geht schon aus der vorstehenden Schilderung des 
Inhaltes des Guttmannschen Buches dessen Wert fur 
jeden Baufachmann hervor, so wird diesem das Studium 
des Buches selbst von um so grofierem Nutzen sein, ais 
damit der Zweck erreicht wird, den das Buch vornehmlicl> 
erfullen soli, namlich in den Baukreisen und den diesen 
nahestehenden Kreisen aufkliirend zu wirken und die 
Kenntnis von den Eigenscliaften der Hoehofenschlacke 
und der daraus hergestellten Baustoffo sowie dereń Ver- 
wendbarkeit fiir Bauzwecke zu verbreiten und zu erwei- 
tern. Heute gerade, wo es gilt, das Wohnbedurfnis yon 
Hunderttausenden mit groBter Beschleunigung und mit 
den einfachsten und billigsten Mittcln zu befriedigen, er- 
scheint dies besonders wichtig.

GroB-Lichterfelde. Profcssor H. B u rcha rtz .

25 Jahre  S iegerlandcr E isenste invere in , 
14. November 1894 bis 14. November 1919. 
(Mit 2 farb. Taf.) (Siegen i. W. 1919: 
C. Buchholz) (19 S.) 8°/

Zum 14. November 1919, dem fiinfundzwanzigstcn 
Geburtatoge des „Vereins fiir den Verkauf von Sioger- 
lander Eisenstein", hat diese in unserer Eisenindustrie 
wohlbekannte Organisation die vorliogende • kleino Er- 
innerungsschrift herausgegeben. „Die gemoinsamo Not", 
so heiflt es auf der ersten Seite der Sohrift, „brachte 
die Grubongewerkschaften (des org. Siegerlandes) dazu, 
unter Hintansetzung ihrer Sondorinteressen, sich zu- 
aammenzuschlieflen." Donn „im Jahro 1894 befand

sioh der Siogerlander Bergbau in einer auBcrordentlicli 
ungunstigen Lage. Trotz oincescbrankter Forderung 
war es don Gruben nicht moglich, den Eisenstein ge- 
winnbringond abzusetzen. Die Verkaufspreise fiir 10 t 
wa^en auf 62 J i fiir rohon und 95 JC fiir geroeteten 
Spateisenstein gesunken. Fast alle Gruben arbeiteten 
infoleedesson mit groBen yerlusten, die Einstellung einer 
Anzahl Betriobo stand bevor". In  dieser Lage ver- 
einigton sich 30 Siegerliinder Gruben zur Bildung des 
Verkaufr)veroin«, ah dessen Zweck in den Satzungen 
„insbesondere die Beseitigung ungesunden Wetlbewerbs, 
der Verkauf der gesamten Eisensteinforderung zu an- 
gemessenen Preiaen sowie Anpassung der Forderung an 
dio Absatzmoglichkeit" bezeichnet wurde. Den Zieleń 
entsprachen und entsprechen noch dio von den Vereins- 
mitgliodern ubernommonen Yorpflichtungen, iiber die 
sich dio Gedenkschrift des naheren auBert, wie sie denn 
liberhaupt die ganzc Organisation dea Vereins darlcgt 
und im AnschluB daran iiber die Ergebnisee seiner 
Tatigkeit kurz berichtet. Beigegeben sind Zahlentafeln 
iiber die Forderung der Voreinsgruben in den letzten 
25 Jahren, iiber dio Eisenerzforderung des Deutschen 
Reiohea (oinschl. Luxemburgs) von 1901 bis 1913, iiber 
die Eisenerz - Ein- und Au»fuhr sowie die Manganerz- 
Einfuhr des Deutschen Zollgebietes von 18P5 (10Ó1) bis 
1913 unter Boriicksichtigung der Herkunfta- odor Ab- 
satzliinder, und endlich iiber die Eisenerzvorrate Europas 
naoh dom bekannten Worke „The Iron Ore Resources 
of the ^ o r i< 1 ‘ . Zwei farbige Beilagen geben dann noch 
ein anschauliohes Bild der Eisenstein-Forderung und des 
Eisenstein - Versandes der Yereinsgrnben und der von 
ihnen fur Rohspat, Roatapat nnd Brauneisenstein durch- 
schnittlich orzielten Verkauf3grundpreiso, allcs fiir die 
Zeifc von 1895 bis 1919 (1. Halbjahr). Wenn dio Schrift 
zum Schlusso bomerkt, daB der Verein, wie er bisher 
segensreich gewirkt babe, auch das Seine beim Wieder- 
aufbau der deutschon Industrie tun werde, und gleiohzoitig 
die Hoffnung aussprioht, daB die wcitere Vereinstatigkeit 
sowohl den Mitgliedern ais auch dem gesamten Sieger- 
lande zum Segen gereichen móge, so machen wir uns 
diesen Wunsch gem zu eigen. Kommt er gleich an dieser 
Stelle zur Jubelfeier des Vereins etwas verspatet, so 
iBt er darum doch nicht weniger herzlich gemeint; or 
klingę aus in ein kraftiges „Gliicbauf" fiir eine gute 
Zukunft des Siegerlander Erzbergbaues!

Die Schrijlhitumi 

Ferner sind der Schriftleitung zugegangon: 

D em okra tien , Die, des Auslandes. (Eine Yortragsreihc 
yeranstaltet vom Verein „ A us la n dk undc“ , Yerein 
zur Verbreitung von Kenntnissen iiber das Ausland und 
seine Beziehungen zu Deutschland. [1.—5.] Oldenburg
i. O.: Gerhard Stalling. 8°. Je 1,70 J i zuziiglich 10 %  
Teuerungszuschlag.

[1.] Lensch, Paul, Prof. Dr.: Dic D em okra tie  in 
England. Vortrag, gehalten auf Veranlassung des

Yercins „Auslandskunde“ am 2. Mai 1919 zu Berlin. 
1919. (20 S.)

[2.] BergstraBer, Ludwig. Prof. Dr.: Dio Demo- 
k ra tie  in Frankreich. Yortrag, gehalten auf Yeran- 
lassung des Yereins „Auslandskunde“ am 9. Mai 1919 
zu Berlin. 1919. (24 S.)

[3.] S chu ltzo , Ernst, Dr., Prmitdozent an der U ni* 
versitat Leipzig: Der demokratischo G edanke in 
Amerika. Vortrag, gehalten anf Yeranlassung des
Vereins „Aualandskunde" am 6. Mai 1919 zu Berlin. 
1919 (30 S.)

[Umschlagt.:] Schultze: Die Demokratie in den 
Yereinigten Staaten von Amerika.

[4.] R iih lm a n n , Paul, Prof. Dr.: Die demokrati- 
schenRechte undPflichten in der Schweiz. Vortrag, gc- 
halten auf Veranlassung des Vereins „Ausla)idskunde“ 
am 13, Mai 1919 zu Berlin. 1919. (26 S.)

[5.] H oetzsch , Otto, Prof, Dr.: Die Yersuche 
der Demokratisierung im alten Ru BI and. Vortrag, gehal
ten auf Yeranlassung des Vereins „Auslandskunde“ am
16. Mai 1919 zu. Berlin. 1919. (16 S.)
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D enns ted t, M., Prof. Dr.: A n le itu n g  zur vereinfachten 
Elomentaranalyse fur wissenschaftliche und teehnische 
Zwecke. (Mit 25 Fig.) 4. Aufl. Hamburg: Otto MeiBners 
Verlag 1919. (138 S.) 8°. 6,50 J l.

D eu tach , Fclix, Geh. Kommerzienrat: W as haben die 
Angestellten von tler Sozialisierung zu erwarten ? Vor- 
trag vor den Angestellten der, AEG, gchalten am 7. Mai 
1919. Berlin: Carl Heymanns Yerlag 1919. (39 S.)

8 °. 1
D ruekschri ft[en des] Ausschussfes] fur wirtschaft- 

liehe Fertigung, gcgrundet vom Verein deutscher In- 
genieure in Verbindung mit dem R e iehsw irtscha fts . 

m in is te r iu m , (Berlin NW 7, SomnerstraBe 4a, In- 
genieurhaus) Berlin (NW 7): Verlag des Vereins
deutscher Ingenieuro. 8

Nr, 1. April 1919. S chu lz-M ehrin , Otto, In- 
genieur: S oz ia lis ie ru ng . Planwirtschaft oder sozial- 
organisehe Ausgestaltung der Produktion ? Fin Beitrag.
2. Aufl. 1919. (30 S.) 1,75 J l.  (11—25 Stuckje 1,65 
25 Stuck und mehr je 1.40 Jl.)

Nr 3, H e llm ich , Waldemar: W as will Taylor? 

Die arbeitsparende Betriebsfuhrung, von W. H., und 
Kritische Bemerkungon uber das ,.Taylorsystem“ 
ron Ernst H uhn . 2; Aufl. 1919. (31 S.) 2 J l,

E rdo l, Das. seine Physik, Chemie. Geologie, Technologie 
und sein Wirtsehaftsbetrieb. Tn funf Biinden. Unter 
Mitw. von Dr. S. Aisimnan-Bukarest fu. a.] hrsg. von 
C. Eng le r, o, o. Professor an der Technisehen Hoch
schule zu Karlsruhe, und H. v. H ofer. cm. o. o. Pro
fessor an der Montanistischen Hochschule z U Leoben. 
Leipzig: S. Hirzel. 8 °.

Bd. 5 Dic Erdolwirtschaft. Red. von Hans Hofer 
E d le r  von H c im h a lt , Ingenieur, Dr. mont, h. c. 
Hofrat, em. o. 6. Professor der montan. Hochschule 
Leoben, Bearb. von Dr. ren poi. Hellmuth W o lff, 
Universitatsprofessor in Halle a, S„ unter Mitw. von 
Dr, Gerhard Albrecht in Berlin.Lichterfelde [u. a.] 
M it 9 Abb. 1919. (TX, 517 S.) 47.50 J l

F landers , W. T., Mnlleable Iron Fittings Co.: Gal- 
v a n iz in g  and tinning, A practieal treatiso on the 
coating of metal with zinc and tin by the hot dipping, 
electro galvanizinu, sherardizing and metal spraying 
processes, with Information on design, ingtallation and 
eąuipmentof plants. With the assistance of (7)specialists. 

(With 134 fig.) New York: David WilliamB Company
1916. (350 p )  8°. Geb. 3 S.

F lugsch ri ften , Hande'spolitische. Hrsg. vom Handels- 
ve rtragsvere in . Verband zur Forderung des deutsehen 
AuCenhandels. Berlin W 9. Kothener StraCe 28/29. 
Berlin (NiederwallstraBo 15): Liebheit & Tbiesen. 8°.

H. 20. L m ensky , F., Wirklicher Geheimer Rat, 
Vorsitzender des Handelsvertragsvereins: Der deutsche 
A uG enhande l auf der Grundlage des Friedensvertrages, 
1919. (39 S.) 4 J l.

H. 21. Lusensky , F., Wirklicher Geheimer Bat, 
Vorsitzendcr des Handelsvertragsvereins: Die Ein- 
w irkung  des Friedensvertrags auf Priyatrechte. 1919. 

(60 S.) 6 J l.
Forsehungsarbe iten  auf dem Gebiete des In ge n ie u r . 

wesens, Hrsg. rom Verein deutscher Ingen ieure . 
Schriftleitung: D. Meyer und M. Soyffert. Berlin: 
Selbstrerlag de3 Vereines deutscher Ingenieuro — 
Julius Springe"r i. Komm; 4 °.

H. 215. R ud e lo ff , M.» Geh. Reg.-Rat Professor 
e. h.: E in f lu B  der Stablanjre auf die Dehnung. 

(Das Verhaltnis zwisehen den Dehnungen von Zug- 
proben mit den MeBlangen 1 =  5 d und 1 =  lOd bei 
sonst gleicben Abmessungen und aus demselben Stoff.) 
(Mit 27 Abb.) 1919. (80 S.) 8 K, fur Mitglieder des
Vereines sowie Lehrer und Schuler technischer Scliulen 
6 K-

YgL St. u. E . 1919, 11. Dez., S. 1552/4.^
H. 216. Zwerger, Ludwig, ^r.-gnf.: Das Warme- 

d iag ram m  ais Grundlage fur die Untersuchung einer 
Oelmaschine. (Mit 36 Abb.) 1919. (48 S.) 6,50 .(£
bzw. 5 .K.

H. 217. F liig e l, Gustav, S)r.«3tin., AEG-Turbinen 
fabrik, Berlin: Die D usencharak te r is tik . (Mit
16 Abb.) 1919. (35 S.) 7 J l  bzw. 5 J l.

Frey , John, Herausgeber der Intemationalen Former- 
Zeitschrift: „Die wissenschaftliche B e tr iebs fuh rung*1 
und die Arbeiterschaft. Eine offentliche Untcrsuchnng 
der Betriebe mit Taylor-System in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika. Uebers. von Ed Breslauer, 
Leipzig, mit Genehmigung des Verfassers. Leipzig: 

P. E. Lindncr’s Yerlag (F. Zahn) 1919. (71 S.) 4°. 3 Jl.
Gehler, W., $t.-Qnp., o. Professor an der Techniscben 

Hochschule und Dircktor des Yersuehs. und Material- 
prufungsamte3 Dresden: Der R ab  men. Einfaches 
Vcrfahren zur Berechnung von Rohmen aus Eisen und 
Eisenbeton mit ausgefuhrten Beispielcn. Mit 612 Text. 
abb. 2., neubearb. und erw. Aufl. Berlin: Wilhelm 
Ernst & Sohn 1919. (V III, 235 S.) 8°. 18 J l,  geb. 
20 J l.

G roB m ann , Fritz: Selbstkosten- und Gewinn-Be- 
reehnung des ehrbaren Handels, mit einem Anh.: 

Die Selbstkosten der Konsumvereine. Unter Beruck- 
siehtigung der Notzeitverhaltnisse zum Gebraueh fur 
Behorden und Kaufleute erl. von F. G. 3., erw. Aufl 
(der Srhrift: „ Die Selbstkostenbereehnung des Lebens- 
n>ittelhnndels“.) Hannover: Verlags-Gcsellscliaft m. b. H. 
1919. (192 S.) 8 °. 5,50 J l , kart. G,G0 J l.

G runer, E ,  Dr. jur. h. c., Prasident des Aufsichtsamts 
fur Privatversicherung a. D , Wirklicher Geheimer Rat: 
Die A rbe iter-G ew innbete iligung . Berlin: Karl 
Siegismund 1919. (173 S.) 8 °. 7,f0 J l .

G un the r , Ernst, Dr., Privatdozent an der Univer>itat 
GieBcn: Progressivsteuer oder Konfiskation ? Ver- 
such einer Tarifkonstruktion auf wissensćhaftlicher 
Grundlage. (Mit 9 uraph Dnrsłelluncen ) Berlin (W 56, 
Franzosisehe StraCe 28): Puttkammer & Muhlbrecht 
1919. (2 BI., 68 S.) 8°. 3 J l.

H a b ic h t , Bruno, Dr,: B e itrag  zur Frage der Soziali- 

Bierung der Montanindustrie (unter spezieller Beruck- 
sichtigung kriegswirtschaftlicher Erfnhrungcn). Berlin 
(W 35): Hermann Sack, Verlag, 1919. (82 S.) 8°.
4.40 .«.

H ae fner-H ainen , Waldemar: Die S e lb s th ilfe  der 
Reichsanleihe-Besitzer. Ein Dauer-Kursstand von 100 % 

im Reichpanleihe-Giroverkchr. Eine Ant.wort auf die 
beabsichtigte Grundune der Reichsanlcihe-Aktien- 
gesellschaft mit ihrem Stammkapital von 400000000 Jl. 
Leipzig-Moekern: Wotan-Verlag, H. Volckers & Co., 
1919. (31 S.) 8 °. 1,65 J l.

H am burge r , Ernst, Dr., und Ernst! M osich : Die Er- 
o ffn ungsb ilan z  der deutsehen Friedenswirtschaft. 
Statistische Materialien mit Erlauterungen in allgemein- 
Yerstandlichcr Darstellung. Oldenburg i. O. u. Berlini 

Gerhard Stalling 1919. (34 S.) 4 °. 1,80 J l (nebst 10 % 
Tcueruncszuschlag).

H andbueh  der Deutsehen Aktien-Gesellschaften. 
Jahrbuch der deutsehen Borsen. Ausg. 1919/20. 24., um- 
gearb. u. verm. Aufl. Nebst einem Anh., enthaltend: 
Deutsche und ausISndisehe Staatspapiere, Provinzial-, 
Stadt- und Pramien-Anleihen. Pfand- und Renten- 
briefe, auslandische Banken, Eisenbnhn- und Indtistrie- 
Gesellschaftcn. Ein Hand- und Nachsehlagebucli fur 
Bankiers, Industrielle, Kapitalistcn, Behorden usw.
23.. rollst. umgearh. Aufl. Berlin und Leipzig: Verlag 
fur Borsen- nnd Finnnzliteratur, A.-G., 1920. 8°.

Bd. 1. (CXXI, 2464 S.) —  Anh. (XY , 702 S.) Geb. 
zus. 80 M.

H ausen , Otto, : Ausgefuhrte E isenbeton-
ko n s truk tio nen . Neunundzwanzig Beispiele aus der 
Praxis. Mit 125 Textfig. Berlin: Julius Springer 1919. 
(VI, 121 S.) 8°. 8 J l ,  geb. 9,60 J l  (zuzuglich 10%
Teuerungszusehlag).

K o llm a r , 'A., Sr.-Sni1-: A u flage r und Gelcnke. Die 
Spannungsverteilung und Wirkungsweise von Flaclien- 
lagern, Bleigelenken. Kipplaeern und W&lzgelenken, 
Mit 57 Testabb. Berlin: Wilhelm Ernst & Sohu 1919. 
(V II, 116 S.) S°. 12 .«.
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Yereins - Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Fiir die VereInsbUcherei sind eingegangen:

(Die Einsender von Oeschenken sind mit einem * bezeichnct.)

Bodenreform , Die. Iiire Zielo und ihre Wirkungen. 
Eine Sammiung von Aufsiitzen. Hrsg. von Dr. R[iehard] 
van der B orgh t, Kaiserl. Prasident a. D. Berlin: 
Carl Heymanns Verlag 1919. (V III, 507 S.) 8 [Sehutz- 
rerband* fur Deuteelien Grundbesitz, E. V.]

D iekm ann , Herbert: B ib liog raph ie  iiber die Dar. 
stellung des Eisens im elektrischen Ofen. Dusseldorf: 
Verein deutscher Eisenhiittenleute 1919. (18 S.) 4 °,
[Umdruck.]

E u lenberg , Franz: Neue Wege der Wirtschaft. Leipzig ■ 
Der Neue Geist, Verlag, [1919]. (40 S.) 8°.

F estschrift zur Feier des 25jahrigen Bestehens des 
Hauses O tto  vom  Lehn*, Dusseldorf, zum 23. Ok- 
tober 1918 gewidmet von der Geschaftsleitung. (Mit 
zahlr. Textabb. und, z. T. farb., Taf.) (O. O. u. J.) 
(40 S.) 8°.

[Umschlagt.:] 1893—1918. Otto vom Lehn,
Hagen i. W.

G ebbert*, N. j . ,  Consulting Metallurgical Engineer, 
New York: A systematie ln  yes tig a tion  of the corre- 
lation of the magnetie and tnechanieal propertles of 
Steel. W ith 10 fig.) (O. O.) 1919. (12 S.) 8 °.

Aus: Journal of American Steel Treaters Society. 
1919, June.

H and buch der allgemeinen Chemie. Unter Mitw. vieler 
Fachleute hrsg. von Wilhelm O stw a ld , em. Prof. der 
Universitiit Leipzig, und Carl D rucker, a. o. Prof. an 
der Universitat Leipzig. Leipzig: Akademiseho Verlags- 
gesellschaft in. b. H. 8 °.

Ed. 3. K uencn , J. P., Professor an der TJniversitat 
Leiden: Die E igenschaften  der Gase. Kinetische 
Theorie, Zustandsgleiehung. (Mit 12 Fig.) 1919. (V III, 
548 S.) Geb. 50 M.

Herzog, S., Beratender Ingenieur: Vergesellschaf- 
tung  industriellcr Betriebe. Zurich: Rascher & Co. 
1919. (98 S.) 8°. 5,40 J l.

Aus Technik und Wirtschaft. Hrsg. von ®t,-3ttfl. 
R. Durrer [u. a.] BcL 3.

Mertens*, W., Sr.-^nn.: Ueber teclinische Baupolizei-  
beati m mu ngen und die Moglichkeit und Notwendig- 
ku t ihrer Vereinheitlichung. (Mit 18 Tab.-Bcil.) Wurz- 
burg 1919: Universitatsdruckerei, H. Sturtz, A-G. 

(V III, 210 S.) 8
M u lle r, August, Dr., Staatssekretiir a. D.: Soziali- 

B'erung oder Sozialismus? Eine kritisclie Betraehtung 
Ober Reyolutionsidcale. Berlin: Ullstein & Co. 1919. 
(1G‘» S.) 8". 3 J l.

N eum ann, Paul, Gewerberat: W elcho gesetzlichen Be
stimmungcn und Riehtlinien sind bei der Herstellung. 
von Bauprojekten gewerblicher Anlagen zu beaehten f 
Wegweiser fiir Industriclle, Betriebsleiter, Bauunter- 

nehmeru. dgl. 1. Aufl. Magdeburg: Carl E. Klotz 1919. 
(205 S.) 8°. Geb. 8 J i.

R epo rt, A nnua l statistical, of the American Iro n  and 
Steel In s t itu te *  for 1917. New York: American Iron 
and Steel Institute 1919. (VI, 90 S.) 8°.

R ied lc r , A.: W irk lic hke itsb lin d e  in Wissenschaft 
und Technik. Berlin: Julius Springer 1919. (V III, 
198 S.) 8 °. 5.20 J l.

Sehuchard t, G., Ing.-Chemiker, Berlin: Die tcchnische 

G ew innung von Stickstoff, Ammoniak und sehwefel- 
saurem Ammonium nebst einer Uebersicht der deutsehen 
Patente. Mit 13 Abb. Stuttgart; Ferdinand Enke 1919.
(1 BI., 48 S.) 8°. 2,50 J l.

Sonderausg. aua: Sammiung chemischer und

chemisch-technischer Vortrage. Hrsg. von Prof. Dr. 
W. Herz, Brealau.

Seide l, Alfred, Chemnitz: K a lku la tiona-G ru  ndsŁtza 
und Mindestpreise. Nach den biihcrigen Erfahrungen

und Beratungen zsgest. unter Benutzung des Materials 

der Mitteldeutsch-Sachsisehen Gruppe und der Rhei- 
nisch-Westfalischen Gruppe, Abteilung fur Bau- und 
MaoehinenguS, durch A. S. Den Teilnehmern der 
49. Hauptversammlung [des] Verein[s]* deutscher 
EiscngieCereiengewidmet. Ais Ms. gedr. 0 .0 .1919. 
(27 S.) 4 °.

VerSffe n tlich u n g e n  des Re ichsyerbandes* der 
Deutsehen Industrie. Berlin: Selbstverlag des Reichs
yerbandes der Deutsehen Industrie —  Karl Siegis- 
mund i. Komm. 4 ".

I I. 3. Ju li 1919. B eratungen  uber die Frage 
der Selbstverwaltungsk6rper. 12. Jun i 1919. 1919.
(44 S.)

II. 4. August 1919. I. B ind un g , Die, der Fracht 
an das Ladegewicht der gestellten Guterwagen. —  
B ed ingungen , Die neucn, fur dio Zulassung - von 
Privatansehlussen. 1919. (50 S.)

H. 5. September 1919. W as muB der deutsche 
Industrielle vom Friedensvertrag wissen ? Zusammen- 
stellung der Bestimmungen des Friedensvertragea, so- 
weit sic die Industrie betreffen,- nebst Ausfiihrungs- 
gesetzen und Rheinlandabkommcn. 1919. (30 S.)

H. 0. September 1919. Rcichssteuern 1919: 
Kricgsabgabe fur 1919 —  KriCgsabgabe ram Ver- 
mogenszuwachs —  Erbschaftssteuer —  Grundcrwerbs- 
steuer —  Die neuen Verbrauchsabgaben —  Die neuen 
Post-, Telegramm- und Fernspreehgebuhren —  Gesetz 
uber dio Reichsfinanzverwaltung. 11)19.

V erordnung uber die E in s te llu n g  und E n tlassung  
von A rbe ite rn  und A ngcs te llten  wahrend der Zeit 
der wirtschaftlichen Dcmobilmachung. Vom 3. Sep- 
tember 1919. Erl. von Dr. Frh. v. Ascheraden, 
Syndikus der Handelskammcr* zu Bielrfeld. [Bielefeld: 
Selbstvcrlag der Handelskammer 1919.] (30 S.) 8 J. 
1 J l.

W ienecke, Karl, Regierungs- und Baurat,
Magdeburg: S ta a tsh ahno rg an isa tio n  und Wirt- 
schaftsleben. Vorarbeitcn zur Mitwirkung bei der 
staatliclien Ordnung des Verkehrswcsens, yorgetragen 
vor den Vertretungen des Wirtschaftslebens und der 
Technik. [Hrsg. vom] Deutsche[u] V crband* Tech- 
n isch-W isaenschaftlicher Vereino. Berlin: (NW 7, 
SommerstraBe 4 a): Verein deutscher Ingenieure, Ver- 
lagsabteilung, 1919. (57 S.) 8

=  D isserta tionen . =

B looh, Bruno, S ip l^ n n . aus Kattowitz, O.-SchL: Dio 
R um pfbew egung  der Kunstbeintrager und ihr Zu- 

sammcnhangmitderkonstruktiyenAusbildungderKuńst- 
beine. (Mit 87 Abb.) Wiesbaden: J. F, Bergmann '—  
Berlin: Julius Springer 1919. (70 S.) 8°.

Aenderungen ln der Mltgliederllste.

ApoJd, Anton, Dr. mont. e. h., Rodaun bei Wien, Kaiser- 
Wilhelm-Str. 26.

Czech, Franz, Ingenieur d. Fa. Klein, Sclianzlin & Becker, 
A.-G., Frankenthal i, Pfalz.

Fernis, Carl, Ing., Betriebsdirektor des Stahl- u. Eisenw, 
Altemeyer, Gcseko i. W.

Fleige, Carl, Prokurist der A.-G. Lauchhammer, Riesa
a. Elbe.

Graef, Carl, Ingenieur, Junkerath i, RheinL

Haury, Jakob, $ip!.*3n(t., Pirmasens i. Pfalz, Sand-Str. 2.
Hollhaiu, Carl, SJipl.-ljng., Dortmund, Kalscr-Wilhelm- 

Allee 04.
Lange, Otto, Dr. phil., Betriebsdirektor der A.-G. Phoenix, 

Abt. Hoerder Verein, Hoerde i. W., Tull-Str. 4.
Lennemann. Heinz, ‘Sipl.-gng., techn. Leiter u. Prokurist 

der Maschincnf. u. Eiseng. A, Wagener, Cfistrin-Neu- 
stadt.

Liedgtnt, Jose/, Ziyillng., Aachen, Wilhelm*
Str. 119.
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Majert, Wdlther, Oberingenieur der Kupfer- u. Messingw., 

A.-G., Elbcrfcld, Schlieper-Str. 22.
Meyer, Ha/is, 2ip(..Qtig., Obering. u. Leiter der Warnie- 

zweigstelle, Kattowitz, O.-S., Mujil-Str. 22.
Muller, August, Direktor der DeutselienEconomiaer-Werke, 

G. m. b. H,, Viersen i. Rheinl., Konigsallee 3.
Negendank, Curt, Ing., Mitinh. der Maschincnbau-Gcs., 

Landsberg {Warthe) Negendank & Spielvogel, Lands- 

berg a. Warthe.
Reinert, Hans, Ingenieur der Dingler’schen Maschinenf., 

A-G„ Zweibrueken i. Pfalz.
Steffen, Fritz, Oberingenieur des Boehumer Vereins, 

Bochum, Lessing-Str. 3.
Stinde, Carl, Chefehemiker der Rombacher Hiittenw., 

Abt. Lahngruben, Weilburg a. Lahu.
Veit, Franz, ©ipl.-gng., Betriebschef,. Escliweileraue, 

Roher-Str. 55.
Walter, Karl, Ingenieur dea Elektrostahlw. Moravia, 

Hombok bei Olmiitz, Mahren.

N eu e  M itg l ie d e r .

Beuer, Wilhilrn, Betriebsingenieur des Rohrenwalz w. d. Ea. 
Thyssen & Co., A.-G., Mulheim a. d. Ruhr, Klopstock- 

Str. 2.
Bórger, Ernst, Sipl.*3tig., Ing. des Georgs-Marien-Bergw.- 

u. Hutten-Yereins, A.-G., Osnabruck, Arndt-Str. 33.
Boulanger, Paul, Prokurist, Betriebsdirektor

der Ilafen u. Eisenbahnen der August Thyssen-Hutte, 
HambornBruchhausen, Siemens-Str. 4.

Braun, Fritz, Sipl.-Jjlig., Eisenhiłttenm. Institut, Aachen, 
Krcfelder Str. 3.

Bruch, Hermann, Bergassessor, Siegen, Postfach 114.
BrilietciU, Franz, Oberingenieur dea Stahlw. Becker, 

A.-G., Crefeld, Magdalenen-Str. 17,
Cordes, Hermann, Huttening., Betriebsehef der Concordia- 

hutte, A -G., Sayn i. Rlieinl., Engerser Str. 300.
Cram, Walter, ©i}}I.»3ng., Hamburg, Neuer Pferdemarkt 13.
Dehnhardt, Heinrich, ług. d. Fa. Haniel & Lueg,

Dusseldorf, Grafenberger Alice 334.
Dórken, Hani, ® itl -^ug.,. GieBeroileiter d. Ea. Gebr. 

Dorken, Milspe L W., Kolner Str, 1.
Eckardt, Emil, Fabrikant, i. Fa. J . C. Eckardt, Stuttgart- 

CannstaU.
Engtl-mann, F-itz, Betriebsing. der Lindener

Eisen- u. Stahlw. Hannover-Linden, Kirch-Str. 6.
Friemel, Hugo, Ingenieur, Zwtibriickeni. Pfalz, Kreuzberg- 

Str. 5.
Fry, Adolf, $r.-3ltg,, Assi3tent in der Physik. Versucha- 

anst. d. Fa. Fried. Krupp, A.-G., Essen, Ruth-Str. 12.
Furiakouics, O. L., Ingenieur der Witkowitzer Bergbau- 

u. Eisenh.-Gewerkseh., Neuea Werk, Witkowitz-Eisen- 

werk, Mahren.
Hahn, Ludwig, ®i»I.>2;ng., Vorsteher des Konstr.-Buros 

der Rhein. Stahlw., Abt, Rohrenwerke, Hilden, Schul- 

Str. 23.
Hecker, Ouflau, Huttendirektor dea Hessen-Nasaau. 

Huttenver., G. m. b. H., Amalienhutto i. W.
Hinonymus Kurt, Mitinh. d. Fa, Gebr. Hieronymus, 

Dusseldorf, Platanen-Str. 7.
Hoppitaelter, Albert, B.*rgmeister, Generaldirektor, 

B ichum.
Ilubschen, Ludwig, Betriebsingenieur, Adolf-Emil-Hutte, 

Esch a. d. Alz , Luxbg., Sehoeller-Str. 18.
Just, Oeorg, Prokurist d. Fa. Friedrich Siemens, Berlin 

N 58, Oderberger Str. 37,
KoUibabe, Rudolf, Betriebsleiter der Phoenix-Stahlw. 

Joli. E. Bleckmann, Honigsberg, Post Langenwang, 
Steiermark.

Krisinger, Franz Robert, Ingenieur der Kalker Maschinenf., 

A.-G., CCln-Kalk, Hohenzollern-Str. 59.

Loote, Karl August, Prokurist d. Fa. Gebr. Rochling, 
Duisburg, Diisscldorfer Str. 432.

Meiswinkel, Willy, Betriebsingenieur d. Fa. Capito & 

Klein, A.-G., Benrath.
Metzger, Adolf, Sipl.-gng., Huttening. der A.-G. Lauch- 

hammer, Riesa a. Elbe, Carola-Str. 11.
Meyer, Moritz, D :rektor, Berlin W 9, Budapester Str. 1.
Miekley, Oeorg, Ing., Betriebsleiter der Maschinenf. 

Thyssen & Co., A.-G., Mulheim a. d. Ruhr, Melling- 
hofer Str. 70.

Moldenhauer, Erich, Sr.-gug., Patentanwalt, Dusseldorf. 
Gerresheim, Lakron-Str. 74.

Motte, Karl, Ing., Teilh. der Hagener Fedemf. Gebr, Motte, 
Hagen i. W.

Muhlbradt, Kurt, Sipl.-^ltg., GieBcreiing. der A-B. Atlas- 

Diesel, Stoekholm.
Nerreter, Andreas, 2)r.«3lig., Obering. der Concordiahutte, 

A.-G., Engers a. Rhein.
Oemler, Walter, Direktor der Rhein.-Westf. Bauindustrie, 

A.-G., Dusseldorf, Immermann-Str. 71.
Otto, Ernst, Prokurist d. Fa. Max Heimann, Dusseldorf, 

Kaiser-Str. 50.
Pasch, Wilhelm, Bilbao, Spanien, Apartado 244.
Preussler, Hermann, ®ipf.«3ng., Assistent an der Techu. 

Hoehsehule, Breslau, Ohlau-Ufer 8.
Rademacher, Felix, 'Sipl.-Jjltg., Breslau 16, Borsig-Str. 52.
Rrfjloer, Emil, Hiitteningenieur, Duisburg, Graben-Str. 7.
Rapaiz,Franz,% ip l.^ng., Huttenchemiker des GuBstahlw. 

Gebr. Bohler & Co., A.-G., Dusseldorf-Oberkasscl, 
Sonderburger Str. 34.

Ronge, Oeorg, Ing., Werksleiter der Oberdorfer Magncsitw., 
G. m. b. H., Leoben, Steiermark, Bruoker Str 44.

Schijfer, Emil, Dr. phil., Chefchomiker d. Fa. Fried. Krupp, 

A.-G., Essen.
Schimmelbusch, Julius, Fabrikdirektor der Kesself. vorm. 

A. Rodberg, A.-G., Darmstadt.
Schweichel, Arthur, Betriebsingenieur, Ucrdingen a. Rhein, 

Duisburger Str. 2.
Schwinning, Wilhelm, Dr. phil., o. Professor a. d. Techn, 

Hoehsehule, Dresden, Helmholtz-Str. 7.
Settegast, Franz, kaufm. Diroktor der Duisburger Kupfer- 

hutte, Duisburg.
Spaether, Richard, Direktor der Mannesmann Motoren- 

Werke, Remscheid, Colner Str. 67. ,
Slabler, Helmut, SMpI.-^ltg., Obering. der Julienhutte, 

Bobrek, O.-Sehl.
iSfract.Gustai', ®ipt.«Qlig.,Charlottenburg, l,BerlinerStr.48.

Straial, Emanuel, ©ipl.-gng., Verwaltungsrat der Teplitzer 
Maschinenf., A.-G., Teplitz-Schonau, Tsehecho-Slowakei.

Sturm, Otto, Ing. der Rhein. Stahlw., Duisburg-
Ruhrort, Amtsgericht-Str 39.

Tasche, Wilhelm, Betriebsleiter des Rhein. Vulkan, 
m. b. H., Oberdollendorf a. Rhein, Heisterbacher Str. 54.

Teichmann, Karl, Dr. phil., Chemiker, Neuss, Julicher 
Str. 57.

Tetmajer vcrt Przerwa, A l f r e d , Betriebsing. des
' Stahlw. Krieger, Dusseldorf-Oberkassel, Tannhiiuser- 

Str. 3.
Tscharnke, Fritz, Ingenieur der Gelsenk. Bergw.-A.-G. 

Abt. Hochofen, Gelsenkirchen, Hohenstaufen-AUee 24-
Westphal, Friedrich, S)ipl.-Qng„ Duisburg, Nieder-Str. 30'

Gestorben.

Becker, W ilu lm , Direktor, Dusseldorf-Oberkassel.

12. 1. 1919.
Conrad, Walter, 'St.-Sng., Wien. N ot . 1919.
Eickelkamp, Otto, Fabrikant, Dusseldorf. 28. 2. 1919.
R ichling, Rob:ri, Ingenieur, Dortmund. 10. 12. 1919.
S:hol'.hol‘, Carl, Fabrikbcsitzcr, Duisburg. 29.11.1918.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslosl
Beachtet die 33. Listę der Stellung Suchenden auf Seite 137/39 des Anzeigenteiles.


