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Die metallurgischen Vorgange beim sauren und basischen Wind- 

frischverfahren auf Grund spektralanalytischer Beobachtungen.1)

Von ,3)r.=3tt8- L. G. G laser in Berlin. 

(Hierzu Tafe] 1.)

Einleitung.

D
ie Erfindung des WindfriscWerfaLrcnś dureli 
Bessemer, dieEinfiihrung derDesoXydation 

mittels Mangans und manganhaltiger Legiorungen 
durch Mushet, die Entwieklung des Verfahrens in 
Sehweden durch Goranson, sowie die Nutzbar- 
machuug rejn spektroskopiseher Beobachtungen zu 
analytischeii Zwecken durch Bunsen und Kirch- 
hoff fallen zeitlich naliezu zusammen.

Wie das Verfahren Bessemers, Roheisen durch 

Verbrennung sei ner Beimengungen mittels eines stark 
yerdichteten Łuftstromes in Stahl umzuwandeln, 

einen Wendepunkt in der damaligen Stahldarstellung 
bedeutete.solegten dieEntdeekungenvon Kirchhoff 
und Bunsen , daB das Spektrum eines cheinisehen 

Elementes ein Kennzeiclien fiir seinen analytischeii 
■Nachweis darstellt, den Grundstein zu einer Wissen- 
schaft, dereń Werdegang durch die Uinwalzungen, 
die sie in der Erkenntnis der l\Taturvorgange lierbei- 
fuhrte, in ihrem AusmaB denen naliekam, die das 
Windfrischverfahren fiir die Eisendaratellung be- 

wirkte.
Beidc Verfahren ahneln sich noch hcutc dadureh, 

daB sie noch fast in derselben urspriingliehen Art 

und Weise ausgeiibt werden. Beide Verfahren liaben 
Ende der achtziger Jabre des yorigen Jahrhunderts 
einen neuen Fortschritt zu verzcichnen geliabt. 1878 
haben Thomas und G ilchrist das basische Wind- 
frischverf aliren na cli vielen Versuchen zur prak tisclien 
Durchfuhrung ansgebildet. In den achtziger Ja liren 

ist die Spektralanalyse ihrerseits durch die Ein- 
fuhrung des Gitters, feiner Teilungen zmiachst auf 
Glas, śpater auf Metali und zuletzt auf Hohlspiegein. 

vor allem dureli die Arbeiten von H. A. Rowland, 
zu einem liohen Grade yon Vollkoinmenlieit (500 
bis 700 Linien auf den Miljipieter| durchgebildet 

worden.

1) Vortrag auf der 27. Versammliłng deutsclier GieBe
rei faehloute am 10. Mai 1919 in Dusseldorf. — Die Arbeit 
•trarde ausgofuhrt unter Beihilfe von Mitteln der Jagor- 
Stiftung.

ni..„

in kurzeń Ziigen mogen zuerst die physikii- 
lischen Grundlagen der Spektralanalyse ent- 
wickelt werden. Schon Sir Isaac "Newton hatte 
entdęckt; daB weiBes Licht durch ein Prisma aus 
Glas in seine Bestandteile zerlegt wird, daB weiBes 
Licht ans Farben besteht, die uns die Natur in der 
gleichen Reihenfolge im Regenbogen zeigt. Rot, 
Orange, Gelb, Griin, Blau, Indigo und Yiolett reihen 
sich aneinander. Diese Farben nennt man Bekannt- 
licli Grundfarben oder Spektralfarben. Wenn man 
niimlich Licht durch eine schmale Oeffnung von 
recht eckigein Qnersclinitt, den Spalt,durch ein Prisma 
fallen liiBt, so werden die Spaltbilder in den einzelnen 
Grundfarben dureli die fiir die verschieden‘c B'arbe 
verschiedene Beugung des weiBen Lichtes erzeugt. 
Die Farben ląufen in der angegebenen Reilienfolge 
ineinander uber und bilden ein einziges farben- 
prachtiges Band, das wir ais Spektrum der einfarbigen 
Lichtąuelle oder ais kontinuierliches oder gleich- 

miiBiges Spektrum bezeichnen.
Das Licht, das chemische Grundstoffe, Elemente, 

Metalle, Jfetalloide oder Gase bei ihrer Verbrennung 
ausstrahlen, ist nun nicht kontinuierlich einfarbig 
und gleichmaBig, sondern hat meist eine bestimmte 

Farbę oder eine Viellieit von Mischfarben, yon denen 
die eine oder andere vor den iibrigen starker hervor- 
tritt. Beobachten wir dieses Licht. wieder durch eine 

spaltformige Oeffnung, so bietet sich uns ein prach- 
tiges Farbenbild. Auf dem schwachen kontiiiuier- 
łichen Grunde des Regenbogens heben sich hell- 

leuchtende Spaltbilder ab; wir liehmen hier die 
Spektrallinien wahr, Die Spektrallinien sind nun — 
das erkannt zu liaben, ist das groBe Yerdienst der 
Heidelberger Professoren K irchhoff undBunsen—- 

besonders kennzeichnend fiir die Elemente und dereń 
Yerbindungen. K irchh o ff hat gefunden, daB ein- 
farbiges Licht, das durch eine dampfformige Sehicht 
farbigen Lichtes hindurchgeht, nur die Farben ein
farbig und ungeandert hindurchgehen liiBt. die nicht 

die Farben der dampfformigen Scliicht sind, wahrend 
hingegen die Farben der dampfformigen Schicht
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aus dera farbigen Bandę des einheitlichen Lichtes 
ausgeloscht werden und daher dunkel erscheinen. 

Wir fehen hier das sogenannte Absorptionsspektrum 
auffrcten. Den besonders ausgepragtcn Fali dieser 

Art bietet uns das Sonnenspektrum, in dera die 

Spektrallinien ais dunkle Linien auf hellejn Grunde 
erscheinen, wahrend bei dem Linien- oder Emissions- 
gpektrum helle Linien auf dunklem Grunde auftreten.

Das K irchhoff sclie Gesetzbesagt, daB ein Darapf 
nur die Strahlen verschluckt oder absorbiert, 
die er selbst emittiert oder ausstrahlt. Mit 

diesem Gesetz hat K irc h h o ff  den Grundstcin zur 
neu?eitlichen Stralilenforschung gelegt, die heute den 

Grundstein fiir dic fiir uns Hiittenleute so wichtige 

optische Teraperaturmessung darstellt.
Die neueste Entwicklung der physikalisehen 

Wissenschaft hat bewiesen, daB das Licht, Warnie, 
mechanisehe Arbeit, Magiifetismus, Elektrizitat, in 
neuerer Zeit die radioaktivęn Erscheinungen und die 

chemischen Erscheinungen Schwingungsvo'rgi\nge 

sind, die auf denselben Grundstoff zuriickzufiihren 
sind, den man Aether genannt hat, dessen Wesen 

die neiizeitHche Wissenschaft durch die Beobachtung 
der Jonen, Elektrohen, a-, £S- und ^-Strahlen oder 
anderer kleiner Teilchcn der Erkcnntnis zuganglich 
gemacht hat, Sch\vingungsvorgange, die wescns- 
gleich sind und sich nur durch die Zeitdauer, Starkę 
und Lange der dabei auftretenden Wellen unter- 
scheiden.

Maswells Verdienst war es, ais erster diese 

Zusammenhangc anfgeklart zu haben in seiner elck- 
tromagnetischen Lichttheorie, dereń schonste Be- 

statigung durch die Versuche von Hertz crbracht 

wurde, dic wiederum die Grunctlage fiir dic Ent
wicklung der jetzigen Funkentelcgraphie geworden 

sind.
Licht, Elektrizitat und Magnetismus pflauzen sich 

bekanntlich mit derselben Geschwindigkeit fort. 

Darra liegt der Ausdruck der Wescnsgleiehhcit. Das 
Spektrum ist gewissermaBen eine schaubildliche Dar- 

stellung der Vorgiinge der Lichtwcllenbewegung. 
Diese ist wieder abhangig ron der Wellenlange, die 
dem Auge oder noch besser der photographischen 

Flatte ais Farbo erscheint.
Ais Einheit der Lichtwellenlange wurde fruher 

das [xp. angenommen. Heute ist es tiblich, dic Wellen- 

l&ngen des Lichtes in Angstrom-Einheiten auszu- 

driicken. Die Angstrom-Einheit, abgekiirzt A.-E., 
ist der zehnmillionste Teil eines Millimeters. Es ist 
moglich, mit neuzeitlichen Hilfsmitteln mit verhalt- 

nismaBiger Leichtigkeit den hundertsten Teil dieser 
Einheit zu messen; dies gilt hauptsachlich fur Auf- 

nahmen mit sogenannten Gitterspektrographen. Der 
Zusammenhang zwischen der Farbę einer Lichtquclle 

und ilirer Wellenlange ist in Zahlentafel 1 wieder- 

gegeben.
Fiir technische Zwecke geniigt es, wenn die 

Spektrallinien oder Spektralbander auf einige Ein- 
heiten oder Zehntelteilc derselben genau festgelegt 
werden. Leichter gestaltet sich die Messung fiir

Zahlentafel 1: Zusam m enhang  zw ischen Farbę und 

Wollenlange.

Farbę VVellenlange in A.-E.
Violett 4200
Indigo 4500
Blau 4700
Gruli 5000
Gelb 5700
Oran.ąe 6000
Rot 8500

scharfe Linieu ais fur sogeuannte Bander. Die Linien 
sind mcistens einheitlich zusammengesetzt, wahreiii 
die Bander bei Anwendung starker Auflosung groBeror 

Spektralapparate wiederiun in Linien zerfallen.

In Abb. 1 sieht man den Strahlengang duich 

ein gewohnliches Prismenspektroskop dargestollt. 
Durch eine Sanunellinse wird von der zu bcobachten- 

den Lichtquelle ein verkleinertes Bild auf dem SpaSt 

entworfeu; durch das ICollimatorfermohr werden dif 
Strahlen parallel gerichtet, so daB weiBes, paralleb 
Licht in das Prisma fallt und durch dieses in seine 
firimdfarben zerlegt wint. Rot wird am geringsten

Abbildung 1.

3trahtengang 1 durch ein Prismenspektroskop 

mit gleichsoitigem GtlaBpriama.

abgćlenkt, blau am meisten. Die durch das Prisma 
gebrochenen Strahlen werden von dem Kamera- 
objektir aufgefangen und auf der photographischen 

Platte zu einem Bilde rereinigt. An Stelle der 
photographischen Platte kann zur Beobachtung mit 
dem Auge ein Okular treten; man unterscheidei 

somit zwischen visueller Beobachtung und der Plioto- 
graphie. Man nennt im allgemeinen Instrumente. 

die lediglich der Beobachtung-am Okular dienen. 

Spektralapparate oder Spektroskope, wahrend 
dicjenigen, dic mit Hilfe der photographischen Platte 
das Spektrum zur Abbildung bringen. Spektro- 

graphen genannt werden.
In dem Strahlengang auf Abb. 1 ist der Verlaui 

der Strahlen gegeben, wie er bei Anwendung einfc 
gewohnlichen gleichseitigen Glasprismas auftritt- 

Das in das Prisma einfallcnde Strahlenbiindel bilde! 
mit dem aus dem Prisma austretenden Strahlenbunda 

einen Winkel, der von der Głasart des Prisma>. 
von seiner Dispersion, abhangig ist. Wie es moglid- 

ist, durch Verbindung verschiedener Glasarten, z- B- 
von Flint- und Crownglas, achromatische Fernrol  ̂

objektive herzustellen, d. h. solche Objektive, l>e; 
denen die Brennweiten fiir Yerschiedene Lich tarte: 

nahezu gleich lang sind. so ist es auch moglich-
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durch Verbindung von Flint- und Crownglas ein 

gradsichtiges Prisma herzustellen.
Der Strahlengang in Abb. 2 stellt den Yerlauf 

der Strahlen bei Anwendung eines solehen Prismas 
dar, wie es von Amiei zuerst verwandt wurde. 
Es ist dies der normale Strahlengang, wie er i u einem 
Taschenspektroskop zur Anwendung kommt. leli 
habe daher bei meincn Vcrsuchen, um mogliehst 
die Verhaltnisse, wie sie dem Hiittenmann bei der 
Beobachtung im Taschenspektroskop sich zeigen, 
entsprechend darzustellen, diese Anordnung bei 
raeinem Yersuchsapparat gewahlt.

Je enger die Spektrallinien mm in den einzelnen 
Farbengebieten aneinanderriicken, um so wichtiger 
ist es, dio einzelnen Linien voneinander zu trennen. 
Hierzu bedarf es einer auflosenden Kraft des Prismas. 
Die Auflosung des Prismas ist abhangig von dem 
von dem Strahlengang durchsetzten Glasweg, und 
man nennt die Auflosung 1000, die ein 60-°-Prisma 
hat, um Linien von dem Abstande der Natrium- 
linie gerade noch zu trennen.

tecnre/ir

Abbildung; 2.

Strahlengang durch ein Prisnienapektroekop 
mitJgradBichtigem Ainiei-Prisma.

Spektrographen fiir einfachere Laboratoriums- 

arbeiten, wic sie auch fur die vorliegenden Yersuche 
in Frage kommen, haben ein Auflosungsverm6gen 
von einigen Tausend. Die auflosende Kraft kann 
fiir gro Ce Laboratoriumsinstrumente bis zu 300 000 
gesteigert werden. Die Auflosung eines Spektral- 
apparates steht in ahnlichem Yerhiiltnis, wie die 
Auflosung eines Mikroskopes zur linearen Ver- 

groCerung steht. 3tan kann also mithin ein Spektrum 
von geringerer Langenausdehnung bei sehr groBer 
Auflosung erzeugen und wiederum ein Spektrum 
von groBer Langenausdehnung mit sehr geringer 
Auflosung.

Der grundsatzliche Unterschied zwisehen einem 
prismatischen Spektrum und einem Gitterspcktrum 
ist in den Abb, 3 und 4 wjedergegebon.

Gcschiclitliches.

Nach Angaben von A. Habetś1) *) war es 
W illiam  Bragge in Sheffield, der Gcsellschafter 
von John Brown, der ais erster den Gedanken 
zur Anwendung spektroskopischer Beobaehtungen

!) A. Habeta: Not-c sur 1’usage du speetroscope dans 
le procede Bessemer. Kevuc universelle des mines, de la 
mćtallurgie, des travaux publics, des soienees et des arts 
appliqn6s a. 1’industrie 18G8, Bd. 23 und 24, S. 388/402 
Sie ho auch W edding: Pas Spektrum der Bessemer- 
flamme, Zeitschr. fiir Berg-, Hiitten- und Salinenwesen 
in dem preuB. Staate 1809, Bd. 17, S. 17 bis 134.

a) Vgl. Dr. Adolf G u rlt , Bonn: Eisen, Boheisen, 
Schmiedeeisen, Stahl, ihre Darstellung und Eigenschaften.

beim Bessemerverfahreri faBte. Johh Brown und 
W illiam  Bragge beauftragten Professor Dr, Ros
coe, einen Schiller Bunscns, die in Frage stehenden 
Yersuche auf dem Stahlwerke von John Brown & Go.. 
Sheffield, Yorzunehmen. Mit Unrecht wird daher, 
wie Habets ganz richtig bemerkt, Roscoe*) oft ais 
Urheber dieser bemerkenswerten Anwendung des 
Spektroskops bezeichnet, weil er ais erster in den 
wissenschaftliehen Gesellschaften die , hauptsach- 
lichsten Ergebnisse seiner Untersuchungen bekannt 

machte. • ^

Professor Roscoe teilte n&mlich 1863 in der 
Literary & Philosophical Society of Manchester mit®), 
daB er fiir geraume Zeit mit einer bemerkenswerten 
Untersuchung der Bessemerflamme bei den Werken 
von John Brown & Co., Sheffield, beschaftigt war.

Roscoe verlieh schon damals der Ansicht Aus- 
druck, daB diese crste praktische Anwendung der

Pr/mafisi/ies. f i l  i

Abbildung 3.

Sohtma eines prismatischen Spektrum*.

S/ffer l i i i !

Abbildung 4.

Schemn eines Gitterspektrums.

Spektralanalyse die groBte Bedcutung bei der Her
stellung von Stahl nach dem Bessemerverfahren 

erlangen Avtirde, und daB er hoffte, die Arbeit spater 

in ausgedehnter Form der Gesellschaft vorIegen zu 

kiiiinen. In einer Yorlesung vor der Royal Insti- 
tution amti. Mail 864 besehrieb Rosiio e dag Bessemer- 
spektTum cingehcnder, mit dem wielitigen und prak- 

t.ischen Ergebnis, daB der genane Punkt der Ein- 
stcllung des Gebliisewindes mittels des Spektroskops 
mit viel gróBerer Genauigkeit bestimmt werden 
konnte ais nach der Flamrne selbst, dereń Yer- 
anderung, durch die das Ende des Prozcsses an- 
gegeben wird, gering ist; auch ist eine jahrelange 
Erfahrung erforderlich, lun sie mil, Sicherheit fest- 

stellen zu konnen. Dieses Yerfahren wurde, wie 
Dr. W atts angibt, bei den Werken von Brown&Co. 
in Sheffield seinerzeit (1863) angewandt und wurde 
dann zu gleicher Zeit von Ramsbottom auf Ver- 

anlassung von Dr. Roscoc bei der London Kortli 
Western Railway Co. in (‘rewo benutzt.

Ein Staldwerksingenieur der Firma Cockerill m 
Seraing halle 18C5 Gelegenheit, die Werke von

Amtliche Beriehte iiber die Wiener AVeltausst- im Jahre 
1873, Bd. I I I ,  Abt. I, S. 830/3.

3) Proeeedings of the Literary & Piulosophical Sociel v 
of Manchester, Bd. 3, S. 57. Vgl. auch Phil. Mag. 1803*,
2, XX V , S. 318/9. Boseoe: On the Spectrum produced 
ł>y the flamo evolred in the manufacture of cast Steel 
by the Bessemer Process. Fcrner vgl. W. M. W atts : 
On the S p e c tr u m  of the Bcssemcr-Flame. Phil, Mag. 1867, 
Bd. X X X IV  (4), S. 437/40.
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John Brown & Co., Sheffield, und der London Iśorth 
Western Railway Co., Crewe, zu besuchen und da- 
bei dort die Anwendung des Spektroskops kennen- 
zulernen; er machte riach seiner Ruckkohr nach 
Bclgien alsbald davon Gebraueh. Anfang 18C0 

benutzte man in Seraing ein vón Sorby1) in Ce- 
mcinschaft, mit Browning gebautes Spektroskop, da 
man hier von der Kiitzliehkeit der Versuche iiber- 
zeugt war. Bereits im Jahre 1808 hatte man in 
England fast iiberall die spektroskbpiselie Beob- 
achtung aufgegeben. Dies ist nach Habets sehr 
richtig darauf zuruckzufuhren, dafi in Seraing, wie 
auch in Deutschland, eine groBere Auswahl yon 
Stiihlen ais in England in der Birne erzeugt wurde. 
Die spektroskopische Beobachtung war bei der Her
stellung von Sonderstahlen, wie z. B. Gewehrlauf- 
stahl, natlirlicli wichtiger ais bei der Massenerzeugttng 
wie in England.

Dr. W atts, war damals Assistcnt yon Professor 
Roscoe und fiihrte in dieser Eigensehaft eine liingere 
Untersuehung des Besscmer-Spektrums auf den 

Werkeu zu Crcwc aus. Die Ergebnissc Wurden damals 
wegen Unvollst;indigkeit nicht reroffenllicht. Er 
setzte die Versuche im Laboratorium der Uniyersitat 
in Glasgow fort. Durch die Yeroffcntlichung2) von 
Lielegg angeregt, gab Dr. W atts ein allgemeines 
Bild des Bessemerspektrums, wie es gegen Ende 

des Prozesses auftritt, nach einem von Bunsen 
vorgeschricbenen Yerfahren. Dr. W atts yergliCh 
dio Bessemerflamme mit yerschiedenen, im Labo
ratorium herstellbaren Spektren.

In Frankreich3) war Yalton der erste, der 1864 

auf dem Stahlwerk zu Terre Noire dio Anwendung 
des Spektroskops einfuhrte. V. Deshayes hat dort 
die Yersuehe weiter fortgesetzt und 1872 auch in 
Bessćges, Le Creuzot, Givors usw. umfangreiche Beob- 
achtungen angestellt, dic er in einer wertvollen Ab- 
handlung 1875 zusammerifafite.

Es ist hier nicht der Platz, cingeliend und kritisch 
alle einzelnen Arbeiten zubeleuchtcn. Wer daran In- 
teresse findet, mag pinerseits auf die vonmir gegebene 
moglichst yollstandige Literaturzusammenstellung am 
Sehlusse dieser Arbeit, sowie auf Kay sers Handbuch 
der Spektroskopie yerwiesen werden, der in seinem 

Band V eine kurze kritische, jedoch nicht yollstandige 
Zusammenfassung der crscliienenen Arbeiten bringt.

In Deutschland und Oesterreich waren es nament- 
licli Lielegg, Kupelwieser, Brunner, Seiler, 
Bleichsteiner, Balling , Lichtenfels, Muller 
und Weddingi von denen besonders Lielegg und 
Wedding sorgfaltige Beitriige zur Kenntnis der 
spektroskopisch zu beobachtenden Erscheinung der

*) lvevuc muverselle, Bd. XXI,- S. 337.
a) „On the Spectrum of the Bessomer Flanie“ von 

Professor Lielesrg, ubersetzt Ton W. T. Lynn. Phil. Mag., 
1867, Bd. X X X IV , S. 302/4.

*) Vgl. 3-t der ani Sehlusse befindlieheu Literatur- 
zusammenstellung. M. V. Deshayes: Sur l’emploi du 
Spectroseope dans lo Procćdć Bessenier. Association 
Franęaise pour l’Avancement des Sciences, Cotnpte rendu 
de la 4, Section, Nantes 1875.

Birnenflammc gaben. Die wichtigsten Arbeiten sind 
die Uiitersuelmngen yon Hartley und yon Hartley 
& Ramage. Neben den Untersuchungen von 
W. N. Hartley und seinem Mitarbeiter, die das 
erste Mai das Spektrum photographisch beobachteten, 

sind die Untersuchungen des Schweden C. I. Lund- 
stróm die beachtenswerteste Veroffentlichung, die 
auch fiir den ausubenden Hiittenmann groBes Inter- 
esse bieten.

Eigene Untersuchungen.

Anfang 19111) wurden im spektroskopischenLabo- 
ratorium des Imperial College of Science & Teeh- 
nology, South Kensington, London, die grundlegen- 
den Laboratoriumsarbeiten fiir die Untersuehung der 
Birnenflamme des sauren und basischen Windfrisch- 
yerfahrens begonnen. Zur Verfiigung standen neben 
mehreren kleineren Spektrographen ein gro Ber Kon- 
kaygitterspektrograph2), der in weitgehenstder Weise 

zur Herstellung der Unterlagen herbeigezogen wurde. 
Das Spektrum des Mangans, das den Hauptbcstand- 
teil der Birnenflamme darstellt, wurde mit besonderer 
Sorgfalt in den Kreis'der Untersuchungen cinbezogen. 

So wurde das Bandenspektnun des Mangans, das, 
wie im Vorlauf der Arbeit eingehend ausgefiihrt 

werden wird, den Hauptbestandtcil der Birnen
flamme bildet, mit grofier Dispersion aufgenommen 
und nach den Uraufnahmen eine VergroBerung her
gestellt, bei der 1 [jip, =  1 cm entsprach bzw. 

1 Angstrom-Einheit = 1 mm. Es war beabsichtigt, 
durch Yergleich mit diesen Vorlagen das Spektrum, 

wie man es im Okular beobachlen konnte, genauer 
festzulegen (s. Abb. 9, 10 u. 12 auf Tafel 1).

Herbst 1911 wurden die entsprechenden Yersuehe 
im Bessemerwcrk der Workington Iron & Steel 
Company vorgenommen, die iiber ein Stahlwerk ver- 
fiigte, das mit drei 18- bis 20-t-Konvertern aus- 
gestattet war. Es wiude auBer den gewohnlichen 

Beobachtungen mit groBeren Spektroskopen ver- 
sncht, das Spektrum mit Hilfe eines groBen Littrow- 
Spektrographen3), der spater zu anderen Unter
suchungen diente, aufzunehmen. Es ergaben sich 
hierbei jedoch sehr.groBc Versuchsschwierigkeiten, 

die noch dadureh erhoht wurden, daB dic Arbeiten 
durch den damals eintretenden Gcneralstreik -der 
Transportarbeiter, durch den Post, Eisenbalmen und 

alle sonstigen Verkchrsmittel lahmgelcgt waren. 
unterbrochen wurden.

3) The Imperial College of Science and Technology 
London. Calendar Session 1911/12. London 1911, S. 42. 
Ludw ig  G laser: An Investigation of the spectra of 
certain metals with referenee to the phenomena of the 
Bessenier flame.

s) A. Eagle: Ueber eine neue Konkavgitter-Anord- 
nung. Uebersetzt aus dem Astrophys. Joum. 1910, 
Bd. X X I, S, 120, von Ludwig Glaser, vgl. Z. f. wiss. 
Phot. 1911, Hcft 4/5, S. 137/05; siehe anoh A. Fowler: 
The Equipment of the Spectroscopic Laboratory of the 
Imperial College of Science and Technology, Proc. Phys- 
Soc. London 1912, Bd. X X IV , Part I I I ,  15. April.

3) Beitriige zur Kenntnis des Spektrums des Beryl- 
liums. 3)t.-3ng. L. C. G laser, Berlin 1916, S. 12.
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Beschreibung der zur Untersuchung 

benutzten Spektrographen und Spektral

apparate.

Fiir die vorliegendeil Untersuchungen wurden 
sieli die im Handel erliiiltlichen Spektrographen aus 
mehrfaehen Griindoń ais unbrauchbar herausgestellt 
haben. Es muBte fiir die Versuche von dem In
strument verlangt werden, daB es leicht beweglich, 
dabei iluBerst fest gebaut, also wenig emjifindlich 
gegen Erschiitterungen u. dgl. cingerichtot war, und 
daB der in Hutlenwerken unvcrmcidliche Staub und 
der vornehmlich, gegen Ende des Thomas- sowio des 

Bessemer-Yerfahrens beim Kippen der Bi mc lieraus- 
geschleuderte Ąuswurf unwirksam war. Der Apparat 
muBte sieli schriig in Richtuiig der Flamme auf- 
stellen und, da dic blasenden Birnen haufiger ge- 
wechselt werden, leicht nou cinstellen lassen. Aus 
diesen Griinden wurde der vorhin bescliricbene 
Strahlengang mit gerader Durchsieht gewiihlt. Da
mit der zeitliche Yerlauf moglichst gut und sehncll

Abbildung 5.

Yersuoheapparat alterer Aus- 
ffllirung.

baut, und os wurde 
durch Mittel der Ja- 
gor-Stiftung der Stadt 
Berlin, die mir ge- 
wiihrt wurden, ermog- 
licht, die Optik und 
Mechanik des Instru- 

mentes fiir die weiteren 
Versuche entspreclienil 

zu vervollkommnen.
Durch meine dama- 

lige Tatigkeit im Kaiser- 

Wilhelm - Institut fiir 
physikalische Chemie 

und Elektrochemie war Abbildung 6.

icll ill die Lage gesetzt, VerBiicheapparat neueror Ausfillirung mit Kegistrierrorriohtung.
i n Zusammenarbeitmit
den Institutsmechanikern die Arbeiten an tleni wiedergegeben werden kann, wurde das Instrument
Registrierinstrumcnt so weit zu fordem, daB es mit moglichst lichtstarker Optik ausgcriistet. Es
die Form anńahm, in tler es bei den hier dar- wurde vorgezogen, da zum groBen Teile der Unter-
gestellten Yersuchen zur Anwendung kam, In suchung beschriinkte und fast ausschlicBlidi private
den letzten Tagen yor Kriegsausbruch sollte das Mittel zur Yerfugung standen, den Apparat in zweck-
Instrument scinem Yerwendungszweck in dem Besse- entsprechender Form selbst zusammenzustellen.
mer-Stahlwerk von Fried . K rupp A.-G., Essen- Der Apparat (vgl. Abb, 5) ruht auf einer dicken 
Ruhr, zugefuhrt werden; infolge des Kriegsausbruches Holzbohle, auf der zwei starko guBciserne Lagerbocke
jedoch wurden die Yersuclieaufgeschoben. Im Jahre angeschraubt sind. Diese sind durch zwei starkę,
1918 und Anfang des Jalires 1919 wurden die Ver- lange Rohre verbunden, die durch Schrnuben seit-
suche wieder in vollem MaBe aufgenommen. Ueber lich festgehalten werden. Auf der Róhrfuhrung laBt
die Ergebnisse derselben soli nachfolgend zusammen- sich ein Schlitten von 300 mm Lange hin- und her-
fassend bcrichtet werden. schieben. Der Schlitten lauft in vier runden, mit

Mit Hilfe der durch diese Yersuche gewonneuen 
Erfahrungen wages moglich geworden, ein Instrument 
z u bauen, das gegen die groBen Erschiitterungen, 
die in Iluttenbetrieben auftreten, unempfindlich war 
und sich infolgedessen fiir die Auf na hm e des Spek
trum s ohne weit er es eignete. Nach meinen Planen 
liefertc die Firma W. W url, Weifiensee, im Jahre 1913 
eine Gesamteinrichtung, die ais Grundlage zu den 
weiteren Versuchen benutzt wurde. -Mit Hilfe dieser

war es moglich, 
das basische 

Wi ndfriseliver- 

fahren im Pei- 
)l er Wal z werk 
photographisch 
zu erfassen. An
fang des Jalires 
1914 wurde der

Apparat auf 
G rund des Peincr 

Yersuches ausge-
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Messing ausgebuchsten Stalillagern, die sich durch 
Klemmschrauben wieder an der Rohrfiilirung fest- 

stellen lassen. Per Sehlitten selbst iśt plangehobelt 
und mit zwei Fuhrungslcisten versehen, in denen 
eine Schlittenfiihrung beweglich ist. Die Feinein- 
stellung dieser Schlittenfiihrung kann mit einer 
Schraubenspindel bewirkt werden. Die Selilitten- 
fiihrung tragt ein Schneekenrad mit Schneckenvor- 

gelege. Auf dem Schneekenrad befindet sich ein 
Telier von 200 nun Durchmesser, Auf dem Schnecken- 
r;id ist mittels eines Winkeltriigers der Spaltrohrtrager 
iViit Kollimatorfernrohr angebracht. Das Spaltrohr 
tragt einen symmetrischen Mikrumeterspalt, geliefert 

von der Firrni C. A. S t e i n h e i 1, Munchen. Au dem 
Schneckensupport ist ein Winkel angeschraubt, der 
einen Ring mit Gewindc zur Aufnahme des Kamera- 
objektivs tragt.' Dieser Ring kann mittels Nut- 
fiilirimg in der Mohe verstellt werden. An den 
Sehlitten wird ein Winkel angeseliraubt, der die 
photographische Kamera tragt. Die photographische 
Kamera ist mit einem ZeiB-Tessar ais Kamera- 
Objektiv, und einer einfaehen Holzkamera fiir
4,5 x 10,7 cm Platte ausgestattet, dereń Kassetten- 
trager dureh Zahn und Trieb bewcgt werden kann, 

so daB auf einer Platte eine ganze Reihe yon Auf- 
nahmen gemaeht werden konnen. Ais Prisma diente 
ein gradsichtiges Am i ći-Prisma.

Dieser in Abb. ó wiedergegebene Apparat diente 
in dieser Anordnung zur Aufnahme des Spektrums 
des basisehen Verfahrens imThomaswęrk der Peiner 
W alzw erk-A .-G .

Abb. CgibteineDarstellung des Versuclisapparates 
in neuerer Ausfuhrung. Der Yorderteil mit dem 
Spaltfernrohr ist genau der gleiche wie der urspriing- 
łich benutzte; auch der Unterbau des Kameraieiles 
ist genau der gleiche wie bei der alten Anordnung. 
Der auf das Schneekenrad aufgęsetzte Telier tragt 

die photographische Kassette, die einerseits durch 
Zahn und Trieb von Hand bewegt oder durch Um- 
schaltung mit Hilfe eines eingebauten Uhrwerks ruck- 
weise fortlaufend bewegt werden kann. Eine genauerę 
Beschreibung der Tnstrumente wird an anderer Stelle 
gegeben werden.

Untersuchungen im Laboratorium .

Es war iiberaus wichtig, fiir die vorliegenden 

Untersuchungen die Grundlage fiir die Erklarung der 
Spektren beim sauren und basisehen Wiiidfrisch- 

verfahrcn durch eigene Arbeiten festzulegcn. Da in 
Flammen, dio die Temperatur der Birnenflammr 
haben, ineistens Bandenspektren der Elemente auf- 
treten und diese ohnehin nur mangelhaft bekannt 
sind, wurden die Spektren der hauptsachlieh in Frage 
kommenden Elemente ron neuem uberprttft und vor 
allem das Manganspektrum einer eingehenden Unter- 

suchung unterzogen.
Da nur photographische Untersuehungsverfahren 

in Frage kamen und die Spektren der Elemente in 
Bunsen- oder Geblaseflammcn sehr lichtschwach sind, 
wurde ein besonderer Weg zur Erzeugung des Spek

trums eingesehlagen. Der elektrische Lichtbogen 
zeigt, wie Versuche gelehrt haben, alle Arten von 
Spektren stark ausgcpriigt und in geniigender Hellig- 

keit. Abb. 7 zeigt andeutungsweise das Auftrcten 

der einzelnen Spektren in den verschiedenen Teilen 
des elektrischen Lichtbogens. Zwisehen den Metall- 
elektroden A und B bildet sich der Lichtbogen. 
Bei 1 bildet sich auf der positiven Elektrode eine 
Sclimelzkuppe. Der Kern des Lichtbogens 2 zeigt 
das kennzeichnende Bogenspektrum; er wird um- 
hullt von einer Schicht 3, die niedrigerer Temperatur 
entspricht und einen Uebergang zwisehen dem reinen 
Bogenspektrum des Kerns und dem Bogenflammen- 
spektrum zeigt. Von beiden Elektroden gelien zwei 

Flammen aus, die mit 4 bezeiehnet sind. Wenn man 
nun ein vergroBertes Bild eines beliebigen Licht-

Abbildung 7. 

Vorteilung der Strah

lung im  elektwchen 

Lichtbogen.

Abbildung 8. 

Anordnung zur Erzeugung 
des Manganspektrume mit 

Hilfe des elektrischen 
Lichtbogens.

bogens auf dem Spalt eines Spektralapparates zur 

Abbildung bringt und das Licht dieser Flamme 
auf den Spali eines Spektrographen fallen liiBt, so 
erhiilt man vornehmlich ein Spektrum, das naliezu 

vollstandig mit dem ubereinstimmt, das der unter- 
suchte Korper in einer Bunsen- oder Geblaseflamme 
ergeben wiirde. Die verschiedenen Teile des Licht- 
bogons sind auch durch eine verschiedene Farbę 
gekennzeiehnet. Im Kalle des Mangans ist der Kern 2 

blaulieh, und die Umhullung 3, sowie die Flammen- 
bilder 4 sind grunlich. Bei Yerwendung von Eisen- 
elektroden ist der Kern 2 hellblau, der Bngensaiun 3 

und die Bogenflamme 4 orange.
Um somit das Spektrum der Manganbanden zu 

erhalten, wurde die in Abb. 8 dargestellte Anordnung 
benutzt. In die Elektroden A und B, die in eine 
Bagenlampc eingesetzt wurden, wurde die Klemm- 
vorrichtung, aus Messing bestehend, eingesetzt und 
zwisehen den Klemmen Stuckchen von alumino- 
thermisch ersclunolzenem Manganmetall eingespannt 

und auf dem Spalt des Spektrographen der FI a mnie n- 
saiun 3 und dio Flamme 4 zur Abbildung gebracht. 

Das Ergebnis einer solchen Aufnahme ist in deD 
Abb. 9 und 10 dargcstellt. Die TJrauFnahme hatte 
eine Lange von 30 cm und wurde mit Hilfe eines 
Konkavgitterspektrographen von etwa 3,5 m Brenn- 
weite hergestellt. Die auf der Abbildung eingefugte 
Skala gestattet es, die WeUenliiiigc mit einer fiir die 
vorliegende Untersuehung hinreichenden Genauig-
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keit abzulesen. Die Auflosung des feineren Aufbaues 
des Spektrums ist iufolge der groBen auflosenden 
Kraft des angewandten Gitters gut gelungen. Man 
sieht, daB die Bander aus einer Unzahl feiner Linien 
bestehen, dereń Wcllenlange mit Hilfe eines Mefr- 
mikroskops gegen die nls Bczugslinien dienenden 
Eisenbogenlinien (sielie den mittlcren sclimalen 
Streifen) genau festgestellt wurden. Die Ergebnisse 
dieser Messungen werden an anderer Stelle ausfulir- 
lieh mitgeteilt werden; fiir die vorliegende Unter
suchung wurde dereń Mitteilung zu weit fuhren. 
Wie gut die Auflosung gelungen ist, laBt sich in der 
Auflosung der Natriumlinie erkennen, die bei den 
Wellenlańgen XX 5890 und XX 5890 deutlich ais 
scharfe Doppellinien sichtbar sind. Im gleichen 
Abstande rechts von den !Sratriumlinien sieht man 
bei der Wellenlange XX 5882 eine starkę Manganlinie 
bzw. den Kopf einer starken Mang&nbande. In 
kleinen Spektralapparaten wird man nurbei starksten

/Mse

Abbildiine; 11.

Ąnordnung zur Erzeugung des Spektrum.- jles 

Mangaiie mir Hilfe der Azctylen-Sanerdtoff- 

Sehweiliflamine.

hervor. Es war versucht worden, mit Hilfe eines 
Luft-Leuchtgas-Geblases sowie eines Sauerstoff- 
Leuehtgas-Geblases duroh Einfiilirung und Ver- 
brennung von Manganmetall (nach Goldschmidt) das 
Spektrum der Manganbanden mit dem VcrsuchB- 
apparat neuerer Ausfuhrung photographisch zur Dar
stellung zu bringen. Infolge der Lichtschwaehe des 
Spektrums war es jedoch nicht moglich, brauchbare 
Photographien zu erhalten.

Da anzunehmen war, daB bei dem groBen Gehalt 

an Kohlenoxyd in der Birnenflamme ein Spektrum 
des Kohlenstoffs in derselben auftretenwurde, wurden 
neben dem Spektrum des Mangans die Spektren 
einer Bunsenflamme, einer Leuclitgasgcbliiseflamme 

sowie der Azetylen-Sauerstoff-SchweiBflamme er- 
zeugt. Alle diese Flammen stimmen naliezu uber- 
cin. Es wnrdo in allen Fallen der kleine, blaue Kegel

Abbildung 14.

Anordnuug zur Erzeuguug des Kohlen' 

stoffspektrums mit Hilfe der Azetylen 

SanerstofF-SehweiBflamme.

VergroBeruugen und sehr feinem Spali, und dann 
auch nicht iniuier, die ISiatriumlinien gerade noch 
ais dóppelt wahrnehmen. Kommt nun noch die 
Mangahbande hinzu, so wird es mit kleinen Instru- 
menten kaum moglich sein, zu unterscheiden, ob 
es sich um die iTatriumlinien oder um eine Mangan- 

linie hańdclt.
Um das Manganspektrum zum Yergleiche mit 

den Aufnahmen der Birnenflamme mogliehst mit 
den gleichen Instrumenten heranziehen zu konnen. 

wurde die in Abb. 11 dargestellte Anordnung ge
wahlt. In einen Graphittiegel, in dessen oberer 
Wandung eine rundę Aussparung hergestellt wurde, 
wurde hochprozentiges Ferromangan gelcgt und dieses 
durch eine Azetylen-Sauerstoff-SchweiBflamme zum 
Schmelzen und Verdampfen gebracht. Mittels der 

Sammellinse wurde ein Bild der entstehenden, in
folge des Yerbrennens des Mangans starli grun ge- 
farbten Flamme auf dem Spalte des Spektrographen? 
entworfen. In Abb. 12 und 13 ist das aufgenommene 
Spektrum dargestellt. Aus dem Yergleich mit dem 
in Abb. 12 gleiehfalls dargestelltcn Bogenspektrum 
des Mangans und der in Abb. 9 und 10 wieder- 

gegebenen Gitterspektralphotographie geht deutlich 
die Uebereinstimmung der auf allen Photographien 
der Birnenflamme sichtbaren Manganbandenlinieii

der Flamnu* zur x\bbildung gebracht. Da die Spek- • 
tren der Bunsenflamme, des Leuchtgasgeblases und 
der Azetylen-Sauerstoff-Schweififlamme sich nur 
durch die verschicdene Helligkeit der Spektrallinien 
unterscheiden, ist in der Abb. 12 nur das mit Hilfe 
des blauen Kegels der Azetylen-Sauerstoff-SchweiB- 
flamme erzeugle Spektrmn wiedergegeben. Die 
Versuchsanordnung ist aus Abb‘. 14 ersichtlich. Auch 
auf der Photographie des mit Hilfe der Azetylen- 
Sauerstoff-SchweiBflsmme erhaltenen Manganspek
trum s ist ais schmaler Streifen das Spektrum des 
Kohlenstoffs sichtbar. Man sieht aus dem Vergleich 
beider Spektren, daB die Bandenspektren beider 
Stoffe ein in dem Aussehen ganz.lieh -voneinander 
verschiedenes Spektnnn ergeben. Das Spektrum des 
Mangans ist nach rot abschattiert, wahrend das Spek
trum des Kohlenstoffs nach violett abschattiert ist. 
Beide fallen, wie aus der Photographie ersichtlich 
ist. an vielen Stellen nahezu zusammen, Der Kopf 
der griinen Manganbandc bei XX 5160 A.-E. fallt 
fast mit dem Kopf der Kohlenstoffbande bei XX 
5165 Ai-E. zusammen. Die Kohlenstoffbande bei 
XX 5165 mit den weiteren Kanten bei XX 5585, 
5510, 5500 und 5471 liegen in der grunen Man- 
ganbande. dereń Hauptkopf bei XX 5586 A.-E. 
liegt.
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Ueber das Blockwalzen.

Von *'• KieBelbach in Dusseldorf.

(Mitteilungen aus dein WalzwerksausschuS dea Yereins deutsoher EisenhiHteuleuto.

eine erschopfende Abliaikllung iiber das Bloek- 

walzen will ich hente vortrageii, sondern 
nur einige Beitriige zur Beiirteilung der be- 
treffenden Vorg;inge, unter besonderer Beriick- 
sichtigung der Antriebe. Die Entwicklung der 

,, BlockwaLswerke stand unter dem Einilusse der Stalil- 
werker, die bei den groGen verlangten Erzeugungs-

mengen Wert darauf legten, mogliehst wenige und 
dabei groBe und schwere Bloeke zu gieBen; den ge- 
stiegenen Anforderungen sollten die vorhandenen 
oder neu zu schaffenden Antriebsmittel entsprechen. 

Mit besonderer Rucksicht hierauf habe ich die Ver- 
haltnisse einer groBeren Zahl von Bloekwalzwerken 
mit alten und neuen Antrieben, sei es durch Dampf

Wie kann man sich iiberhaupt das Zustande- 
kominen dieser Bandenspektren erklaren? Die 
Linieuspektrcn sind, wie in neuerer Zeit wohl nahezu 
allgemein anerkannt wird, auf die Schwingungen 

von Elektronen oder Elektronengruppen zuriick- 
zufuhren. Nach meinen bisher uiweroffentlichten 
Versuehen, die sieli auf eine groBe Anzahlvon Banden- 
spektren der Elemente erstreckt. haben, diirfte die 
Ansicht von Stark, wonach 
die Yalenzelektroneii der Trii- 
ger der Bandenstrahlung sind, 
in weitgekendeni MaBe bestii- 

tigt sein. Eine Bandenstrah
lung findet immer dann statt, 
wenn Elektronen oder Elek
tronengruppen eines Elementes 

auf Elektronen oder Elektronen- ss
gruppen von reaktionsfahigen 
Gasen treffen. Die Banden
strahlung steht daher sehr eng 
mit der cliemisehen Valenz in 
Verbindung. Das hier beschrie- 
bene Spektrum ist das Yalenz- 

spektrum des Mangans, d. h. i l l |
das Spektrum des Manganme- 
talles, wenn dieses mit Sauer

stoff zusammentrifft. Das gleiche 
gilt fur den Kohlenstoff. Aeltere 
Spektralanalytikcr haben immer 

zwischen reineu Metali- und 
YerbindUngsspektren, z. B.
Oxydspektren, unt erschi eden.
Nach meinen Versuclien diirfte 
sich diese Unterscheidung kanni 
aufreehterhalten lasson, da nach 
meiner Erkliirung die Banden- 

spektren der Elemente nur beim Zusainmenprall 
von Elektronen oder Elektronengruppen der 
Elemente auftreten. Uebrigens bchebt diese Er
klarung verschiedene Schwierigkeiten und ver- 
einfacht die Erklarung der Bandenspektren im 
allgcmeiney.1)

Die sonstigeń in der Birncnflamme z u erwarten- 
den und aufttctenden Elemente sind Eisen, Kalzium, 
dief Erdalkali- und Alkalimetalie, sowie Silizium und 
Phosphor. Die Spektren von Eisen, Kalzium,

Kalium, Natriuni usw. sind so bekannt, dafi es sich 

eriibrigt, darauf niiher hier einzugehen. In Kaysers 
Handbuch der Spektralanalyse sowie in Eder und 
Valentas Atlas typischcr Spektren (herausgcgebeu 
von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
in Wicu) ist alles Wissenswerte iiber diese Spektren 
enthalten. Die Kenntnis der Flammenspektrcn von 
Silizium und Phosphor ist jedoch iiuBerst mangelhaft.

‘) Hieriibcr yoigotragen in der Phys. Gesellschaft.

Abbildung 9. Uandenspektrura des Mangans im elektr. Lichtbogen.

und dies ist nicht zuletzt dem Unistande zuzuschrei- 
ben, daB sie iiuBerst lichtschwach,' sehr verwiekelt 
aufgebaut und nur sehr schwcr photographiseh er- 

haltlich sind. Ucberdies spielen Iwide Spektren, 
wie icli mich im Laufe der Arbeit iiberzeugt habe, 

keine so groBe Bolle, daB eine hu ttenmannischc Ver- 
wendung derselben moglich ware, abgesehen viel- 
leiclit von dem Pliosphorspektrum beim Nach- 

blasen beim Thomasverfiihren. Im ubrigen ist aus 
der spater gegebenen Erklarung fiir das Spektrum 

der Birnenflamme ersiehtlich. warum ihr Auftreten 

zweifelhaft ist. (Fortsetzung folgt.i



Abbildung 13. Spektrum einer Kleinbessemersehmelzung (Beseemerei der Fried. Krupp A.-G., 

Essen/Ruhr), aufgenommen mit der Registriervorrichtung des groBen Yersuehsapparates.
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Spektrum^ 
von ver- 
breunen- 

dem Man* 
ganmetall 

in der Aze- 
itylen- 
Sauer- 
stoff- 

Piamme.
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■; Abbildung 10. Bandenspoktrum des MangaDS im elektrisohen Lichtbogen.



Spektrum von Wiener 
Kalk im elektr. Liclit- 

bogen zwischen Kohle- 
Elektroden.

Spektrum von Mangan- 
Metall mittels Azetylen- 

Z Sauerstoff- SchweiBbren- 
ner in einem Graphitrohr 
zum Sckmelzen erhitzt.

Blauer Kegel der Azet}’- 
3 len - Sauerstoff-SchweiC- 

brenner.

Spektrum der Kohle und 
Kohleverbindungen im 

^ elektr. Lichtbogen zwi
schen Kobie-Elektroden.

Spektrum der Kohle und 
Kohleverbindungen im 

elektr. Lichtbogen.

Abb. 12. Laboratoriumsspektra.

Spektrum vom Mangan- 
y Metali im elektr. Licht

bogen zwischen Kohle- 
Elektroden.

Spektrum von Ecrro- 
Silizium (7ó% Si) im 
elektr. Lichtbogen 

zwischen Kolile-Elek- 
troden, verschiedene 
Beleuchtungszeiten.
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oder Elektrizitat, verglichen und gebe, soweit mir die 
Veroffentlichung gestattet ist, die Ergebnisse hier- 
mit ais Anregung zu weiteren Untersuchungen be- 
kannt,
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A66.3.

fur eine groBere Zahl von Anlagen eine iiberall durch- 
filhrbare Walzarbeit zugrunde gelegt, niimlich die 
Walzung yon 600 [f] auf 130 [{] bei.gewolmlichem 
Materiał. Zahlentafel 1 gibt hieriiber AufsebluB.

Es handelt sieh um 
vier Anlagen mit 
Dampfbetrieb, D I 
bis D IV  (mit Zwil- 
lings-Tandem-Um- 

kehrmaschinen) und 
vier Anlagen mit 
elektrischem An- 
trieb, E l  bis EIV. 
Aus Spalte 4 der 
Zahlentafel ist zu 
ersehen, da Li die be- 
notigte Stichzalil 
zwischen 15 und '29 
schwankt, also fast 
uinl00%. Spalte 5 
gibt die mittlerc 
Verlangerung je 
Stich an, sie sinkt 
von 20,3 % bei D I 
auf 9,8 %  bei 
EIV. Der wirksa- 
me Durchniesser im 
ersten Kaliber be- 
triigt (574 bis 880 
mm, je naeh der 

Durehzugskraft. 
Nach dem Werke 
von Brorot: „Das 

Kalibrieren der Walzen11 brauchtc man 
bei den fruheren Blockwalzen mit in- 
zwischen veralteten Dampfantrieben 
21 Stiche, entsprechend einer durch 
schnittlichen Yerlangerung von 13,7 %;

Abbildung 1 bis B. 

Blookwalzen.

A66. ¥.
zeigen Walzenzeich-
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Abb. 1 und : 

nungen, ahnlich denen von Anlage 
D I I  und D IV , Abb. 3 gehort zu 
D III, Abb.4 zu E l ,  Abb. i> zu E l i .  
Abb. (5 zu E III.

Besonderes lnleresse beansprucht 
die Kalibrierung Abb. (i. Hier sollen 
Błocko yon 600 (J) bei verhaltnismaBig 

geringerDurchzugskraftgewalztwerden. 
Daraus ergibt sieh ein kleiner Walzen- 

durchmesser und damit auch, daB die 
aus

i  ■ !8~

Walzenliingo- Festigkeitsgriinden

l t f , s  1 : 2, s

Aób.S.

Die erste Tatsache, auf die ieh stieB, war, daB die 
Anzahl der Stiehe, die fiir die gleiche Walz
arbeit auf den rerschiedenen Werken benotigt wer
den, ungeahnte Verschiedenheiten aufweist. Um 
iiierfiir ein anschanliches Bild zu geben, habe icli

HI...,

gering werden muBte. Man hat nur 
fiinf Bloekkaliber statt der iiblichen 
sechs angeordnet und dassefiinale Flach- 
kaliber naeh der Mitte liin rerlegt; da
durch wird dieWalze moglichst wenig 
geschwaeht. Die Rander zwischen den 

Kalibern sind ziemlich sehmal und die Seitenwande 
stark geneigt, um 10 %, Im ersten Kaliber kann man 

bis auf 240 mm heruntergehen. Da aber das zweite 
Kaliber eine Breite von 287 mm hat, so ist man nicht 
genStigt, so weit herunterzudriieken. Tatsachlieh

U
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Zahlentafel 1. A n z a h l der S tich e  und  W a lz a r b e it  boirn B lo ckw a lzen .

1

* MezeicbnuDg 

des Werke*

Wałzen- 

darchmesser 

in nim

s

Durehmeiser Im 

ersten Kaliber 

ln mm

4

Stichiabl mm Walzen 

roń 500 [j]

•uf 130 [ j 

YerliŁngerung 1:14,8

5

Mlttlere

YerlUngernng

je Stich 

%

6

Heraerkungeu

D I 1150= 1200 830 =  880 15 20,3 von 520 [J] anfangend

D 11 1100 785 =  800 17 17,3

D I I I 1140 835 17

r—(

i....................................................

D IV 1100 840 17 17,3

| Siehe: Weitere Versuohe zur Er- 
J mittlung des Kraftbedarfs an 
| Walzwerken von Dr. Puppe, 

Dusseldorf 1910

E l 1150 860 23 12,4

E l i 860 67*1 26 10.7

auf 118 X  150 gewalzt 
Siehe: Versuche zur Erm ittlung 
des Kraftbedarfs an Walzworken 
Ton Dr. Puppe, Dusseldorf 1909

E I I I  j 925 690 28 10,2 auf 120 X 137 gewalzt

E 1 Y  | 1100 790 29 9,8 |

Zum Walzen von 600 (J) auf 130 [0 braucht D I  1 9 Stiche, mittl. Verlangorung je Sticłi 17,4 %  Ilartstahl 

„  000 03 „ 130 $  „  D I I  21 „ , „  „  „ „ 15,7 %

580 [|] „ 122 CO „ D I I I  21 „ , ,. „ „ „ 16 %  FluB- 

550 x58 5  ,, 130 $  „ E l  27 „ , „ „ „ 11,5%  eisen 

600 „  120 X 137 „ E  I I I  33 „ , „ „ „ „ 9 ,9 % .

geht mau mit 260 mm ins zweite Kaliber, naehdem 
man im ersten 14 Stiche gemacht und daboi nur ein- 
mal gewendet hat. Die sonst ubliche ICalibrierung 
ist meist so. daB man die Walzen volLstiindig zusam- 
menfiihren mu Li, um unter Kantung ins nachste 
Kaliber gelien zu konnen. Das scheint mir nicht sehr 
zweckmiiBig, Swell es dazu fiihren kann. daB man zwei 
Stiche mit ganz geringer Abnahme oder einen Leer- 
stich machen mu Li. nur um auf dieses notwendige 
Ziel z u kommen. Ich m o Sn te noch darauf hinweisen, 
daB ich es fiir empfehlenswert halle, im ersten Kaliber 

recht tief eihzuschneiden. -Man kann dann, trotz- 
dem der Błock noch sehr breit ist, kraftig driicken. 
In den letzten Kalibem ist es nicht immer moglich. 
die Durchzugskraft ganz auszunutzen, weil die 
Kaliber schmal werden. Da aber glojchzeitig der 
Dnrchmesser der Walzen nicht; unerheblich zunimmt, 
so findet hierdurdh ein gewisser Ausgleich statt, 
Immerhin bleibt bei kraftig gebauten Antriebs- 

masclunen ein so erlieblicher KraftiiberscliuB, daB 
inan in den letzten Stiehen sehr stark driicken kann. 
So steigt z. B. bei D I I I  dic Yerliingerunę im vor- 
letzten Kaliber .bis auf 44 %.

In welchem MaBe die Erzeugung je Stunde 
von der Stichzahl ab hang t, laBt, sieli an zwei Bei- 

spielen zeigen, dic^r.«S«0* Puppe reroffentlicht hatx).

l ) „Yersuche zur Ermittlung des Kraftbedarfs an 
Walzwerken", S. 148/51 und „Weitere Yersuche- zur Er- 
mittlung des Kraftbedarfs an Walzwerken“ , S. 24/7.

Im ersten Beispiele (E II) werden Blócke von 2675 kg 
von 500 [}] in 23 Stiehen auf zehnfache Lange, 
im zwciten (DIV) Blocke von 2640 kg von 
500 [J] in 15 bzw. 17 Stiehen auf 8 bis 11,247- 

fache, im Mittel 9,62fache Lange gewalzt. Wenn 
man die Zufallspauseu in allen Fallen abzieht unii 
ais geringste notwendige Pause zwischen zwei 
BlScken 5 sek hinzuaddiert,soerrechnet sich bei 
23 Stiehen bei vollkommen storungsfreiem Betrieb 
eine Stundenęrzeugung von durchschnittlich 46,55 t 
und bei 15 bzw. 17 Stiehen 71,5 bzw. 60 t, durch
schnittlich 65,7 t. Daraus wurde man schlieBen 

konnen. daB die Erzeugung der Stichzahl nahe- 
zu umgekehrt proportional warc. Ganz so schlimm 
wird es aber wohl nicht immer sein, weil bei den 
schwaehen Abnahmen verhaltnismaBig weniger oft 

gekantet und yersclioben zu werden braucht.
Das Walzwerk D I  ist imstande. obige Lei- 

stungen statt mit 15 bis 17 schon mit 11 bis 13 
Stiehen zu erreichen. Es ist von Interesse zu unter- 
suehen, wie sich dic Erzeugung andern wurde, wenn 
man die Durchzugskraft von D IV  durch Aende- 
rung des Vorgeleges ohne Ycrśtarkung der Dampf- 

maschine so groB wie /die yoi| D I  machen wurde. 
Sach Sr.^?ng. Puppes Zahlen ist bei DIVfurBłock I 
die eigentliche Stichzeit. d. h. die Zeit. wahrend 
welcher der Błock zwischen den Walzen ist, gleich 
41,42 sek, die Zwisclicnzeit gleich 107,3 sek. Haeht 
man nun mit <reandertem Yorgelege 11 Stiche statt
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15, so bleibt wegen des verlangsamten Durch- 
ziehens die eigentliche Stiehzeit unge&ndert, da- 
gegen vennindert sieli, die Zwischenzeit im Ver- 
hŚUtnis, der Stichzahlen auf 78,8 sek. Gesamtzeit 
119,2 sek. Das ergibt eine Mehrerzeugung von iiber 
20%. Man ersieht daraus, daB ein groBes Zahn- 
rad-Uebersetzungsverhiiltnis zweckmaBig sein kann, 
wenn es sieli darom handelt, grobe Querschnitte 
herzustellen. Anders ist es allerdings bei manchen 
Werken nuttlerer GroBe, wo man auf der Block- 
straBe. gegebenenfalls in einem zweiten Geriist, 
Kniippel bis zu 60 []3 herstellt, weil man dann auf 
grofie Durchzugsgeschwindigkeit angewiesen ist.

Hm Blocke von 600 (Jj auf 130 [J] auszuwalzen, 
braucht E I I  33 Sticłie, E I 27 Sticłie, D I I  21 und 
D I  kommt beąuem mit 19 Sticlien aus. Auf 1000 t 
Erzeugung bereclmet, ergibt, das bei 4800 kg Block- 
gewicht 6875, bzw. 5625, bzw. 4385, bzw. 3960 Sticłie. 
Walzt man 500er Blocke im Einzelgcwicht von 
2600 kg. so braucht E IV  29 Sticłie, E I  23 Sticłie, 
D I I 17 und D 115 Stiche, was bei 1000 t Erzeugung 
11150, bzw. 8850, bzw. 6540, bzw. 5770 Sticlien 

entspricht. Vom Gesielitspunkt des Arbeitsauf- 
wandes aus ist es natiirlicli zweckmiiBig, die schweren 
Blocke mógliclist lang zu gieBen. Am weitesten 
geht liierin E L  Die Blocke haben oben 460/495, 
unten 550/585 und wiegen 5500 kg bei etwa 2600 mm 
Lange, Zum Auswalzen von 1000 t sind dabei 
4900 .ITmkehrungen erforderlich. Walzwerk D I 
wiirde 17 Stiche benOtigen und kiime mit 3090 TJm- 
kehrtingen aus. Vergegenwartigt man sich, welche 
Fiille von Apparaten und Mechanismen bei jeder 
Umkehrung in Betrieb gesetzt werden muB, und dafi 
jede Umkehrung wegen der Beschleunigung und 
Verzogeruug mit meclianischen Verlusten verbunden 
ist, so wird man verstehen, was sol che groBe Unler- 
schiede bedeuten und wie wichtig niclit nur eine groBe 
Durchzugskraft, sondeni auch das Verwalzen groBer 
Blocke isL In der Tat zeigt die Erfahrung, dafi ein 
und dasselbe Walzwerk bei schweren Blocken, trotz 
der groBeren Anzahl Stiche fiir jeden Błock, eine 
groBere Erzeugung erzielt.

Wesentlich kann aucłi die Rucksicht auf die 
Abkiihlung des Walzguts sein; nicht nur wegen 
des damit zusammenhangenden Kraftverbrauches 
und Walzcnverschleifies) sondern besonders wegen 
der Forderung, daB das vorgeblockte Materiał auf 
einem zwei ten Walzwerk ohne Zwischenvorwarmung 
fertiggewakt werde. Haufig und erst recht. bei 

schweren Blocken ist es notwendig', zwischen Block- 
und FertigstraBe den Stab in zwei, bisweilen sogar 
in drei Tcile zu schneiden. Je geringer die Stichzahl 
und damit die Walzzeit, tun so geringer die Ab- 
kuhlung. Aber die bisberigen YerSffentlichungen von 
®r.=3itg. Puppe geben keinenAnhalt dafiir, daB man 
die Abkiihlung etwaxier Abkiihlungszeit proportional 

setzen diirfte. Nach®c.*Qiin. Puppe sinkt bei D IV  
die Temperatur vom dritten bis dreizehnten Stich von 
1170 auf 1163 also um nur 7 °. und bleibt dann

1 bis zum SchluB. dem fiinfzehnten Stich, hierauf

stehen. Die gesamte Walzzeit betragt. 149 sek; der 
Błock wurde in der gewohnlichen Weise flott ge- 
walzt. Bei den anderen Blocken wurde rneist ab- 
sichtlich langsam gefahren, 173 bis 207 sek Walz
zeit, und dic Temperuturabnahmc betnig durchweg 
14° bei Anfangstemperaturen von 1207 bis 1165°. 
In allen Fallen trat bei den letzten Stichen keine 
Abkiihlung mehr cin. Dic Streckungen waren 7,27- 
bis ll,25fach. Bei E l i  dagegen sinken nach 
'Sr.- îig. Puppe die Temperaturen bei 9,8- bislOfacher 
Streckung in 23 Sticlien vom dritten bis letzten Stich 
um 50 bis 64 °, also um ein vielfaches mehr ais oben. 
Die Walzzeiten waren 207 bis 254 sek; sie waren also 
wegen der absichtlichen Yerlangsamung im ersten 

Beispiel nicht viel groBer ais dort; sie geben keine 
Erklarung fiir dic bedeutend vergroBerte Abkiihlung. 
Man kommt deslialb auf die Vermutung, daB die 
Stichzahl, oder, was dasselbe heiBt, die GroBe des 
Abnahmekoeffizientcn eine wesentliche Rolle spielL 
Dic Erklarung liegt wahrscheinlich darin, daB bei 
der groBeren Stichzahl das Walzgut wiihrend langerer 
Zeit mit den kalten Wa l zen in Beruhrung ist. Ob 
dies der alleinige Grund ist, steht dahin. Wenn bei 
starkeren Driicken eine verbaltnismaBig groBere 
Umsctzung von Arbeit in Warme stattfiinde, so 
wiirde aueli das eine Erklarung fiir die geringere Ab- 
kiihlung sein konnen. Alsdann konnte man einen un- 
giinstigen EinfiuB auf den Kraftbedarf befiirchtcn. 

Ich liabe die Versuchszahlen von 2>r>3iH0- Puppe 
daraufhin durchgesełten. In den Zahlentafeln 51 
und 52 Puppes findet man in Zeile 21 das Verhaltnis 
des yerdrangtcn Volumens zur reinen Wałzarbeit1). 
Die dort gegebenen Zahlen sind niclits anderes ais 
die fiir das geleistete Meterkilogramra verdrangten 
Kubikmillimeter Walzmaterial. Aus den gleichen 
Zahlentafeln kann man aus den ahgegcbenen Wałz- 
querschnitten fiir jeden Stich die erzielte Verlange- 
rung berechnen. In den Abb. 7 und 8 sind fur den 
ersten bis siebzehntcn Stich sowohl die je Arbeits- 
einheit vcrdrangten Kubikmillimeter aus Zeile 21 
ais aucłi die Verlangerungen cingetragen, und es 
zeigt sich eine hochstmerkwiirdige Uebereinstimmung 
in dem Yerlauf beider Linienziige. Das Steigen und 
Fallen erfolgt fast regelmaBig gleiehzeitig. Wenn 
auch bei weitergehenden Streckungen und erst recht 
beim Profilwalzen die Aehnlichkeit der Linienziige 
nieht mehr bestebt, so wird man doch sagen miissen, 

die Erscheinung ist eine so auffallende, daB man 
kaum einen Zufall annehmen kann. Spricht sich 
aber hicrin ein Gesetz aus, so heiBt das; m it zu- 
nehmendem Abnahmekoeffizienten sinkt der 
spezifische Arbeitsaufwand, oder: man nutzt 
die Antriebsarbeit um so besser aus, je 
stiirker man druckt. Jedenfalls erscheint die 
oben wegen der Erwarmung angedeutete Bef iirchtung, 
ais ob starkę Driicke ungunstig fiir den Kraftbedarf 
sein konnten, unbegriindet.

*) In  Zahlentafel 52 sind jrrtumlieh dic Zahlen aua 
Zahlentafel 51 abgcdruckt worden. In  obi>en Unter
suchungen werden die richtiggestellten Zahlen benutzt.
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Alle in der Zahlentafel angefiihrten Walzwerke 
D I  bis D IV mit Dampfantrieb haben Zahńrad- 
vorgelege, Uebersetzung 1: 2 bis 1 : 2,5. Die elek
trischen Antriebe E I  bis E IV  greifen unmittelbar 
an. Aus allem, was ich bis jetzt vorgetragen habe, 
geht hen or, wie nfltzlieh ein kraftiges Vorgelege sein 
kann. Es bleibt zu untersuchen, ob nicht etwa da- 
durch, daB es zu seiner Beschleunigung groBe 
Krafte beansprucht, der Kutzeii erheblicli vermindert 
wird. Nach "2r. 3ini. Puppe ist die mittlere Walzen- 
umdrehungszahl in den ersteu Stichen etwa 40, 
spfiter 50 in der Minutę. Die gesamte lebendige Kraft, 
die allen bewegten Teilen mitgeteilt werden nuiB, 
um 40 Walzeiiumdrehungen zu erzielen. berech)iet

Abbildung 7.

Verlangerung und verdrangtea

sich bei einem nórmalen Dampfbetricb mit Vor- 
gelege 1 : 2,5 zu rd. 90 000 mkg. Hierron komiuen 
allein auf die beiden Ruder des Vorgeleges 60000 mkg. 
Die Maschine leistet 90 000 mkg effektive Arbeit 
wfthrend einer halben Umdrelmng mit einem wirk- 
samen mittleren Drućk yon nicht ganz 1 at. Bei den 
hier betrachteten Anlagen wird beim Stillsetzen der 
Aufnehmer-Dampfdruck crhoht; dadurch ist die
I.eistungsfilhigkeit der Z\lascliine bei Beginn der 

Arbeit, wo auch tlie sonst uiwermeidliche Drosselung 
wegfallt. besonders groB, So daB diese eine Atrno- 

sphiire iiber den normalen Bedarf hinaus bei Bcgiim 
stets ais UeberschuB vorlianden ist. Daraus folgt, 

daB 40 Walzenumdrehungeii ohne Anlauf am Schlusse 
des ersten Maschincnhubes, also nach 0,2 Walzcn- 
iimdreliungen, erreiclit werden, wahrend glófchzeitig 
die volle Walzarbeit geleistet wird. 50 Walzen- 
umdrehungen erreiclit man mit dem gleichen Druck 
nach 0,3 Walzenumdrehungeu. GroBere Beschleuni- 

gungen sind zwar ohne weiteres moglich, aber wohl 
kaum erwiinscht.

Die anschlieBende Aussijiraehe behandeltj gleichzeitig 
tlie B-richtc von K. R u ffim e l1) und Professor
W. Tafe l5). Da die Kraftbedarfsfragen noch nicht 
abgisehlossen aind, wird dereń Veroffeutlichung bis '.i:r 
Weiterbehaiullung zuruekgestcllt. Auf den voratehenden 
Bjricht beżog sieli lediglich nachstehendo Krorterung 
von Oberingcnieur K. M aleyka:

*) 1919, 0. .Marz. S. 237/48; 13. Marz, S>. 207. 74; 
lW. Marz, S. 285/94.

2)1919. 10. April, S. 381 4.

Ich Iiabe bisher nur voin Blockwalzen gesprochen. 
Beim Walzen vou Bleehen liegen die Verliiiltnisse 
fast genau so. Audi dort sind die eigentlichen Stich- 
zeiten bedeutend kiirzer ais die Zwischenpausen1) 
und so gilt auch dafiir, daB es weniger auf die hohe 
Walzgeschwindigkeit ais auf starkę Durchzugskraft 
ankommt. Bei breiten Universaleisen, die im Um- 
kehrwalzwerk vielfach auch auf groBe Liinge ge- 
walzt werden, liegen die Dinge etwas gemildcrt. 
Gewohnlich sind die Walzen zulang und zu diinn, um 
sehr starkę Driicke zu gestatten; aber gerade hierauf- 
mochte ich bei neu anzulegeńden Unirersalwalzwerken 
die Aufmerksamkeit lenken: man sollte die Walzcn- 
durchmesser rerhaltnismaBiggroBwahlen und derYer-

Abbildung S. 

Volumen je Arbeitseinheit.

suchung widerstehen, im Interesse des erweiterten 
Walzprogramms moglichst breit walzen zu konnen.

Sie haben bemerkt,. daB ich mich rielfąch auf die 
Versrtchc vori S;r. 3'Ul- Puppe stiitzen konnte. Diese 
enthalten in i lirem reichen Zahlenmatcrial eine Fulle 
von ungehobeuen Schatzen. Aber fast mochte man 
bctlauern, daB die Ziele jener Versuche so ungemeiti 
weit gesteckt waren. So kommt es, daB man manch- 

mal auf die einfachsten Fragen keine oder keine 
sichere Antwort bekoiumen kann, z. B. wic andern 
sieli der Kraftbcdarf und die Eigenerwarmung mit 
groBerem oder kleiuereni Walzendurchmesser? Wie 
mit wechselnder Walzgeschwi ndigkeit und wie hangen 

sic yom Verl8ngerungsverhaltnis je Stich oder, 
was dasselbe ist, von der Stichzalil ab usw. ? Ich 

glaube, wenn man die Yersuche unter BescluTmkung 
auf die einfachsten Walzvofg;inge: blocken, blech- 
walzen, nniversahvalzen, wiederholte. so wiirde 
man einen tiefereu. Einblick in die grundlegenden 
Vorg;inge gewinnen, der spater auch der Erkenntnis 
des Profilwalzens zugute kii me.

*
»

Io den Vortragen ist vou Vrerauehen an eiuzel- 
nen Blocken gesprochen worden. Der Versuch an 
dem einzelnen Biocie gibt wertvolles, fiir dio Er- 
forschung der einzelnen Vorgange uuentbehrliches 
Materiał. Neben-diesen Versuchswcrten erscheint es mir 
nun zweckmUBig, auch Betriebswerte von den yerschie- 
denen WalzenatraBen zu erhalten, die sioh nicht nur auf 
deneinzolnen Błock, sondern uberdasAuswalzenmehrerer 
Blocke in langeren Zeitrauinen, iiber Stunden, iiber die

■) S. St. u. £ . 1914, 1S. Juni, S. 1029/31.
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ganze Schiekt und iiber den Monat erstrecken. Solohe 
Zahlen sind notwendig, um den Gesamtkraftverbrauoh 
richtig beurteilen zu konnen. Das bendtigtc Materiał 
lafit sich ohne Umstande und leicht harboiBchaffen, 
besonders von elektrisch betriebenon WalzenstraBon, bei 
denen der Kraftverbra«ch aus den Ziihterablesungen iibor 
jede boliebigo Zeit festgeatellt werden kann. Die wenigen 
fiir die Bearbeitung der Aufgabe notwendigen Fragen 
konnen ohne nennenswerten Zeita*u£wand aus den Be- 
triebsbuehern beantwortet werden. Einer Sammehtelle 
zugefiihrt, dortgesichtet und geordnet, wird dieses Materiał 
nach mciner Ansicht wertvolle Dienate leiston und nicht 
nur die Erforsehung der auf die Walzarbeit maBgebendcn 
Einzelvorgiinge beschleunigen helfen, sondern auch dazu 
beitragon, die Wirtschaftliehkeit einzelner Anlagen zu 
verbes8crn.

TJeber die Druekrerhaltnisse bei BlockstraBen, von 
denen KieBelbach gesprochen hat, habe ich genati
dieselben Erfahrungen gemacht; es sind auch mir die 
Widerspriiche in den Stiehzahlen aufgofallen. Ais Beispiel 
aus den Zahlen, die mir zur Verfugung stehen, will ich nur 

oinen Fali herausgreifen, bei dem anf oinein Work auf der-

selben Bloekstrafie Żi/jj-t-ThomaS-Stahlblocke in 15Stichen 
auf 18faehe Vorlangerung ausgewalzt wurden neben 
Siemens-Martin-Blocken m it einem Gewieht yon 3,7 t, 
die in 21, mituntor auch 23 Stichen auf 14fache Ver- 
liingorung ausgewalzt wurden. Der Uńterschied in der 
Stiehzahl, bezogen auf dio gleiche Verlangerung, ist also 
hier bei ein und demselben Walzwerk recht erheblich. 
Dor Antriob war weder bei den groBen Driieken und noch 
Yiel weniger bei don kleinen Driieken voll ausgenutzt. Die 
Kalibrierung, die boi den Profilstrafien fostgelegt ist, 
ist bei der BlockstraBe mit yerstellbarer Oberwalze der 
GeschięklichkeitdesMannes,deraieAnstellvorriehtungbe- 
dient, iiberlassen. Es wiire zn uberlegen, ob durch selbst- 
tatige Anstellrorrichtungen oder wenigstons durch 
selbsttatige Hubbegrenzer fiir das Anstellen bei jedem 
Stich nicht etwas Basseres erreicht werden konnte, etwa 
in der Weise, daB fiir jeden Blocb einer bestimmten Stahl- 
qualitat oin Nonnalstichplan aufgestellt wird, nach dem 
dio Schablone fiir die Anstollvorriehtung arbeitet. Der 
Masehinist wurde dann nur die Bewegmig einzuloiten 
und bei auB3rgewohnlichen Vorkommnissen einzugreifon 
d. h. den Antriob zu stenem haben.

Ueber das Rosten ’von Eisen in Beruhrung mit anderen Metallen 

und Legierungen.

fon Professor O. Bauer in GroB-Lichterfelde (unter Mitwirkung von I)r. 0. Vogel).

(SchluB Ton Seite 52.)

G. Spaiinuńgsunterseliied zwischen Schutz- 

metall-EiseninNatriumehloridlósungen ver- 

schiedcner Starkę, ferner in Leitungswasser 

und in kunstiichem TJordseewasscr gegen 

ISTo rm al - Ka 1 o mel cl e ktr o d e.

D
ie Durchfiihrung der §pannungsmcssungen gc- 
schah in der gleiehen Weise wie in Absclinitt C 
erwahiit. Die Konzentrationen der yerpendetci Nn- 

triumeliloridlosungen, ferner die ffittel®rte der ein-

Zahlontafel 4. M itte lW e rte  der S p an nu n g su n te ra ch ie d e  zw ischen  
S c h u tz m e ta ll und  E isen  nach  z ~  120 S tu nd en .

Nr. Elektro lyt in  1 ł

i

Nr.

0,0001 g-Aoquivalente Na Cl
0,0002 ' „  „
0,0005 
0,001 
0,002 „
0,005 „
0,01
0,02
0,05

Leitungswasser.....................

Nordeseewasser . . . . .

Elektrolyt In 1 1

z einen Spaimungsmessnngen sind in Zalilentafel 4 
zusammengestellt.

ii. Ergebnisse unserer Versuchą zur Er-, 
m ittelung der quantitativen Yerhaltnisse, 

die den Rostschutz bedingen.
Das Prinzip unseres Verfahrens ist bereits in 

Abschhitt E kurz beschrieben. Die umfangreiehęn 
Versuche im einzelnen zu beschreiben, wiirde hier źu 
weit f iiliren, In Zalilentafel 5 ist lediglich das Er- 
gebnis ubersiehtlieh zusammengestellt.

Wie Zalilentafel 5 zeigt, 
liegt mit alleiniger Aus- 

nahme von Leitungswasser. 
das einen etwas hiiheren 
Wcrt fiir i ergab1), die 

Grenze des Rosisehut- 
zes im Mittel bei

i == 0,0000106 Amp/qem,

das bedeutet, dat' bei den 

von uns untersuchten Salz- 
losungen2) obige Strom- 
dichie aiisreiohend isl, uns

Spannungsunterseliied 
zwischen Żink und Eisen

0,0001
0,0002
0,0005

g-Aequivalente N a d  .

; unter ZubUfe-
Bthme der unmlttelbar Mittel w ert >

Nornittl-
Kftlomeletek- Smcsupn

trode gemen^en

"V V

0,193...... ’ 0,160 0,177
0,211 0.180 o,> ec
0,210 0.) 94 0,207
0.2C4 0,192 0,198
0,233 0,222 0,228
0,256 0,237 0,247
0.272 0,262 0,267
0,265 0,206 0,266
0,279 0,290 0,285

0,269 0,269 0,209

0.318 0,339 0,329

Sp&nnun^aunterachied Mittelwert
zwlachen atagncSiium u, Ei«Lłn

! 0,828 0,817 0,823
0,795 0,770 0,783
0,702 0,79*7 0,780

*) Der Grund hierfiir ist 
in dem hohen Gehalt des 
Leitungawassers an freier 
und halbgebundener Kohlen- 
siiure zu suehen.

s) Versuehe m it den zwi
schen Losung 10 nnd Nord- 
seewasscr liegenden Konzen- 
trationen sind noch beab- 
siclitigt. Auch iiber den 
EinfluB derim Nordseewasser 
enthaltonen andern Salzo 
miissen noćH weitere Ver- 
suohe Aufklarung sehaffen.
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Zahlentafel 5. Z u s a m m e n s to llu n g  der Yersuohsorgebn isse  zu r  Fest- 

s te llu n g  der G ronze  des R o s tsch u tze s .

U
Gehult an 

Na CI 
i in

Elektrodcn-

\bstand det 
Elektroden Wider- 

*taad 
' W

!

1 ^

Spannungs*
untersebied

E
in

Yolt

i- •

■Strom dirble

I

Mittfł-
wert 
fur i

be
o
3

oberflilcłien

In
einander

(Grensee des

i in Amp/<)cin 

• i ' E

3 yalentcn
j - . qcin Ro»t-

schutzes)
cm

W • qcm

2 0,0001
48 Fe \ 

100 5% i
2000 0,823 0.0000080

1 :: • :: E

3 0,0002
100 Fo ) 
100 Mg |

2,5 700 0,783 0,0000103
&

4

•

O.OOOi)

100 Ec ) 
100 M g ) 

8 Fe \ 
. 100 Zn /

4

20

63$

i
2229

0,780

0,207

0,0000122

0,0000115

<  j
o
O.
o
o
o
o

o

II5 0,001
100 Fo \ 
100 Zn J

2 183 0,198 0,0000108

6 0,002
50 Fe 1 

100 Zn f
20 448 0,228 0,0000100 o

- O

. 7 0,005
100 Ee \  

22 Zn f
20 235 ~ 0,247 0,0000105

o
t s

3  i

8 0,01

100 Ee \ 
2,5 Zn f 

100 Ee \ 
4 Zn J

20

.40

220

200

0,207
0,0000117

0,0000103

0
0 5

1  
a ?  
O

■ - 3

9 0,02
200 Ee \ 
3,5 Zn i

20 127 0.266 0,0000105
' '  1 

1  !

10 0,05
100 F e  \  

100 Zn /
tle ber 276 0,285 0,0000103

11
Leitungs-

w a ś ś e r

100 F e  \  

100 Zn f
183 0,269 0,0000147

12 N o r d s e o -

w a s s o r

100 F e  \ 
100 Zn J

Ho be r 372 0,329 0,0000088
i

dem Bestreben des Eiseas, louen in Losung zu 
senden, das (ileiftfcewipHt zu halten oder es zu fiber- 
ireifen1).

•Ob der elektrische Strom in dem SpamiuHgs- 
untersehied Zink-Eisen oder Magnesium-Eisen seinen 

Uriterschied liatte. war glcichgiiltig; mit demsolben 
Erfolg hatten wir auch eine auBere StromqucIIe, 
z. B. einen Akkumulator, verwenden kunnen.

Hierrnit durfte es, soweit wir aus der einsehlagigen 
Literatur iibersehen, zum erstemnal gelungen sein, 
die Verhaltnisse, die den Bostsehutz des Eisens bei 
Beriihrung mit einem unedleren Metalle bedingeri, 
quantitativ zu erfassen.

Fiir die Pnucis ergibt sich daraus das wiehtige 
Ergebnis, daB man fiir Natriumchloridlosungen ver- 
mutlich bis zur Konzentration des Nordseewassers 
mmmehr in der Lage ist die ziun Schutze einer be- 
stimmten Eisenobertlache erforderliche Strommengc 
vorher anzugeben.

Will man z. B. den 
Iiostschutz durch metal- 
lisehe Beruhrung mit
einem unedleren Metali 

fZiuk oder Magnesium) 
erzielen, so liiBt sich bei: 
gegebener Eisen- und 

Schutzmetalloberllache 
durch Widerstandsmessun- 
gen feststellen, 111 welchem 

Abstand das Sehutzmetall 
von der zu sehiitzenden 

Eisenoberlliłche anzubrin- 
gen ist, damit Schutzwir- 
kung eintritt.

Wie dabei zu verfąli- 
reit ware, mag folgendes 

Beispiel erlautern:
In einem groBen pris- 

matischen Żiukbleehka- 

sten, dessen Innenwandun- 
gen mitParaffin iiberzogen 

waren, befanden sieli 65 1 
einer Natriumchloridlo- 

sung, die- 0,02 g-Aequi- 
valente Na Cl im Liter 
entliielt. (Losung 9 in Zah

lentafel 4).
Wir stellten uns die 

Aufgabe, zu ermitteln, in 
welchem Abstand eine 

*25 qcm groBe Zinkobcr- 
(lache von einer 100 qcm 
groBen Eisenobertlache1) 
angebracht sein muB, da

mit das Eisen gerade noch vor dem RostangriFf 
geschfitzt, wird.

Die Widerstandsmessungen mit zwei Zinkelek- 
troden (25 qcm Elektrode an den -j—Pol und 100 qcm 
Elektrode an den — Pol geschaltet) ergaben in ver- 
sehiedenen Ąbstiinden folgende Werte:

’} Nur bei der sehr verdunntcn Losung 2 und beim 
kiinstlichen Nordseewasser wurde eine etwas geringere 
Stromdichte gefunden, Es ist anzunehmen, daB der 
Grund hierfur in Schwierigkeiten bei der Versuehsduroh- 
fiihrung zu suoheo i et.

Abstand der 
Elektroden toh* 

clnander
W i der stand V?

. mmmmmm
: - ■ i ';  .

10 „o
68

20 08
30 121

40 140
50 161 In  Abb. 4 sind die ge-
60 173 messenen Widerstande
70 ' 193 zelchnerisch aofgetra-
80 207 gen und duroh einen
90 223 Kttrvenzng miteinan-

100 235 der verbuttden.
110 250.
120 262
130 275
140 1 288
t-50
•

298

1) Die Riickseiten der Zink- 
paraifiniert.

und Eisenprobe wnreo
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Da nach unseren Feśtstcllungen i 0,0000106 
Amp/qcm betriigt und E =  0,266 V ist (siehe Zahlen
tafel 4), so ergibt sich fiir W der Wert 

E
W  = .

■ 100
=  263 Q.

263 £2 entsprechen einem Ab.sta ml von 113 cm 
(siehe Abb. 4). Die Grenze des Rostschutzes wird also 
bei 113 cm Abstand der beiden Elektroden voncin- 
ander liegen. Sind die Elektroden weiter roneiu- 
under entfcrnt, so wird das Eisen rosten.

Der praktisehe Vcrsuch bestatigte obiges Er- 
gebnis.

J. Bereohnuug der S trom d iuhti' i aus dem Er- 

gebnis t o d  Rost.versuohen ohne Sohutzm eta ll-  

beriihrung.

Wie wir sahen, ist in den von uns angewendeten 
SalzlSsungen, um das Rosten des Eisens, oder rich- 
tiger gesagt. um das InlSsunggehen von Eisenionen

benen Verfahren durch den Kohlcnsiiuregehalt der 
Salzlosung bedingt werden.

Man konnte daher nicht nur fiir Eisen, sondern 
fiir jedes beliebige Metali, in jedem beliebigen, siiure- 
freien oder auch saurehaltigen Elektrolyten aus dem 
Ergebnis der Bestimmung der Losuugsgeschwindig- 
keit die Elektrizitatsmenge bereehncii, die beim In-
lOsnnggehen der betreffenden Metallionen erzeugt
wird. Diesolbe Elektrizitatsmenge dagegengeschaltet 
muBte nach unscrer Annahme auch wieder ausreichen, 

um das InlCsunggehen der Metallionen zu yęrhindem, 
um also dem Losimgsdruck des betreffenden Metalh 
in dem betreffenden Elektrolyten das Gleichgewicht 
zu hal ten.

ftach dem Faradayschen Gesetz betrilgt die Elek
trizitatsmenge F, die lg-Aequivalent eiiles Elementem 
elektrochemiscli ziu* Abscheidung briiigt oder auflóst, 
oder allgemein dic Elektrizitatsmenge, die durch 
den chemischen Umsatz eines Grammaquivalents 
irgendwelcher Stoffc erzeugt oder verbraucht wird

96 540 Coulombs (Amp/sek). Sie wird ais „elek- 
trochemisches Aequivalent des Stromes“ bezeichnet.

Fiir Eisen wiire demnach der Ansatz:

a . p

F o ---------- “ • w °

o ’ 1 ‘ 3
a =  Gewichtsabnahme des Eisens beim RoBtversuch 

i» g.
K = 
Fe 

2

: 98 540 CoulombB, 

das halbo Atomgowicht des Eisens
/55,9\

Abbildung 4. Widcrstandmessung in Losung 9.

zu verhindern, eine ganz bestimmte Stromdichte i 
erforderlich, die nach den Versuehcn in Absatz H 
im Mittel etwa 0,0000106 Amp/qcm betriigt1).

Wird die den elektrischen Strom liefemde Śtrom- 
quelle ausgeschaltet, so darf riickschlieBend ange- 
uommen werden, dali eine der Stromdichte i ent- 
sprechende Eisenmenge in der Zeiteinheit (Sekunde) 
auf 1 qcm Eisenoberflache in Losung gehen und 
unter Einwirkung des gelosten Sauerstoffes ais Rost 
niedergeschlagen wird.

Wenn obige Annahme sich durch den praktischen 
Versuch ais zutreffeml erweisen sollte, so ware damit 
nicht nur eine vollwichlige Bestatigung unserer in 
Abschnitt I I  beschriebenen Yersuche erbracht, 
sondern man hiitte zugleich ein noch einfacheres 
Verfahren an der Hand, um dio zur Verhinderung 
des Rostens crforderliche Stromdichte i zu ermitteln.

Es lieBen sich dadurch zugleich die Schwierig- 
keiten beheben, die bei unserem in Absatz E beschrie-

:) Obiges bezieht sich zunachst nur auf dio von uns 
verwcndeten Natriumchloridlosungen bis etwa zur Kon- 
zentration des Nordseewassers. In  saurehaltigen Wassem, 
anderen Salzlosungen, anderen Konzentrationen usw. 
kann i andere Werte annehmen.

Eisen zweiwertig in Rechuung zu setzen ist, 
q =  Oberflilche der dem Rostangriff ausgosetzfen 

Eisenoberflache in qcm, 
s —- Zcitdauer des Rostversuchs in Sekunden.

Um i aus obiger Fonnel berechnen zu konnen, 
Fe

ist, da F. , q und s bekańnt oder meCbar sind. 

nur noch a zu ermitteln.

Da nach unseren in Absatz H beschriebenen 

Versuehen i in den Natriumchloridlosungen
2 bis 10 einen annahernd konstanten Wert 
(0,0000106 Amp/qcm) ergab, so muB auch die Rost- 

geschwindigkeit (Gewichtsabnahme des Eisens auf
1 qcm Obcrfliiclm in 1 sek) innerhalb dieser Konzen- 

trationen einen annahernd konstanten Wert ergeben. 
solange nicht durch Aendenmg der Sauerstoffkonzen- 
tration in der LiSsung das Gleichgewicht gestórt wird.

Wir verwahdten daher fur diese Yersuche mog
lichst grofic Flussigkeitsmengen bei verhaltnismaBig 
kleinen Eisenflaehen, und beschrankten die Zeit- 
dauer des Rostversuches auf 3, 6 und 24 st. Von 
jeder Salzlosung wurden immer drei gleiehgrcBe 
Glasschalen mit je 10 1 Yersuchsfliłssigkeit1) gefiillt. 
Die Abmessungen der allseitig blank geschmir- 
gelten und gewogenen Eisenplattehen waren etwa
4,5 x 4,5 cm, die durchschnittliche Blechdicke etwa

1) Die Versuchsflussigkeiten waren die gleichen wie 
bei den Yersuehen in Absatz E  (Losungen 2 bis 10, 
Leitungswasser und Nordseewasser).
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0,9 mm1). Je zwei Eisenplattchen hingen an Glas- 
haken m 15 cm Abstand voneinander in je einer 
Glasschale. Die Flussigkeitsschiclit iiber den Eisen

plattchen betrug boi allen Versucheu gleichmaBig 
rd. 2,5 cm. IJacli 3, 6 und 24 Stunden wurden je 
zwei Eisenproheii herausgenommen, sofort unter 
Alkohol und Xylol von anhaftendem Rost gereinigt 
und nach dem Troeknen zuruękgewogen.-

Aus den Gewichtsabnahraen ist, nach der auge- 
gebenen Formel, die Elektrizitiitsmenge in Amp/qcm 
bereclmet, die beim Rosten des Eisens in der 

Zeiteinheit (1 sek) erzeugt. wurde; sie muBte, wenn 
unsere Annalime richtig war, annabernd denselben 
Wert ergeben, wie wir i Im fiir die Stromdichte 
(i — 0,0000106 Amp/qcm) gefunden liatten, die ge- 
rade noeh 'ausgereicht hatte, um den RoslangrilT 

ku  verhindent.
Der bosseren Ueberąicht wegeti sind in Zahlen- 

tafel 6 die Mittelwerte der Gewiehtsabnahme der 
Eisenplattchen in den Salzlosungen 2 bis 10 unter- 
einander ges tell t und aus ihnen das Gcsamtmittel 
genommen2).

Zahlentafel 6. M it te l worto der G cw ich tsab-  

n a h in e n der E is e n p la t tc h e n .

- ■ . 

Lo

sung

Yersuchsdauer 
3 st

Yersochsdauor 
6 st

Terauchsdauer 
24 *t

Mittel-.
werte

Ge*amt-
mittel

Mittel
werte

Gesamt-
mltte]

Mittel
werte

Gesamt*
mittel

2 0,1013 0,0020 0,0111
3 0,0011 0,0022 0,0107
4 0.0015 0,0028 0,0116
o 0,0011 0,0022 0,0110 .

6 0,0013 0,0014 0,0024 0,0026 0.0111 0,0117
7 0,0017 0,0028 0,0113

! .8 0.0012 0,0025 0,0118
<) 0,0017 0.0031 0,0127

10 0,0017 0,0031 0,0136

und in Uebereinstinunung mit unseren Versuclien 
in Absat/, H angenommen werden, daB innerhalb 

der von uns gewiihlten Eonzentirationen der Rost- 
angriff des Eisens keine wesentliche Aenderung 
erfiihrt. Wir diirfen dalier annehmen, daB innerhalb 

der von uns gewiihlten Żeitdauern der Rostversuche 
keine wesentlichen Konzentrationsiinderungen des 
Sauerstoffgehaltes der Losungen in der Umgebung 
der Eisenoberilache eingetreten waren, daB also 
der zur „Rostbildung" verbrauehte Sauerstoll in 
ausreichendem JlaBe durch Diffusion aus den weiter- 
liegenden Fliissigkeitsschichten und aus der Atmo- 
sphilre wieder ersetzt wurde.

2. .Beim Leit.ungswasser nahm die Starkę des 
RostangrilTes mit der Zeit deutlich erkennbar ab. 
Der Grund hierfur ist, vermutlieh in dem Gehalt 
des Wassers an freier Kohlensaure zu suchen. Ist 
die im Wasser geloste Kohlensaure aufgebraucht, 
so kommt nur noch die eigentliche Sauerstollwirkung 
(Rostangrjff) zur Geltung. Ueber den EinfluB der 
gleichzeitig anwesenden yerschiedenen anderen 

Bestandteile des Leitungswassers auf die Rost- 
geschwindigkeit des Eisens miissen weitere Unter- 
sucliungen vorbehalten bleiben. Letzteres gilt aucli 
fiir die im Seewasser enthaltenen Salzgemische. 
Soweit sich aus den wenigen mit Kordseewasser an- 

gestellten Rostversuchen iibersehen liiBt, scheint 
das im Nordseewasser vorhandene Salzgemisch zum 
mindesten keinen stiirkeren Rostangrifl' zu bedingen 
ais die von uns verwendeten iNatriumchloridlosungen
2 bis 10. Weitere Untersuchungen hieriiber sind 
jedoch erforderlich.

3. Bereclmet man nach der Seite 87 mitgeteilten 

Formel aus der Gewichtsabnahme beim Rostvórgang 
(s. Zahlentafel 6) die in der Zeiteinheit (1 sek)auf lqcm 

EisenoberilacheerzeugteEIcktrizitiitsmenge. sokommt 
man zu den in Zahlentafel 7 mitgeteilten Zahlen.

Aus den Versuchcn er
gibt sich folgendes:

1. Die Mittelwerte Wei- 
sen im allgemeinen keine 
groBen Schwankungen auf, 
nur bei den Losungen 9 
und 10 waren zum Teil 
etwas hohere Gewichts- 
abnahnięn der Eisenplatt
chen festzustellen. Ob es 
sich hierbei um einen Zufall 
handelt, oder ob tatsacli- 
lieh mit hoherer Konzen- 

tration derSatriumchlorid-

Tabelle B e im  B o s ton  o rzeug te  E le  k tr iz it i its m e n g c .

hO"
suog

Yersucbsdauer 3 at Vcrauchs<lauer 6 st Terłueharfauer 2i st

Elnzelwerte
Amp/qcm

Mittel 
A mp/qcnl

Kinzelwerte ■ Mittel 
Antp/qcm Auip/qcm

Flnzelwerte
Amp/qem

Mittel
Amp/qcnt

2 0,0000098 0,0000098 0,0000105
z 0,0000084 O.OOOOOSS 0,0000101
4 0,0000113 0,0000098 0,0000110
5 0,0000081 0.0000084 1 0.0000104
0 0,0000099 0,0000106 0,0000090 | 0.0000099 0.0000107 0.0000110
7 0,0000129 0,0000106 i 0.0000107
S 0,0000091 0.0000094 : 0,0000111

. 9 0,0000129 0,0000117 ' 0,0000119
10 0,0000129 0.0000117 :

i
0.0000125

losung ein allmahliches Ansteigen des RostangrilTes
einsetzt, muB wciteren Untersuchungen vorbehalten 
bleiben3). Zuniiehst soli der Einfachhcit- 'halber

in

Entsprechend den unwesentliehen Abweichungen 

den Gewiehtsabnahmen (Zahlentafel 6) weisen

1) Die gonaucn, der Einwirkung der Flilssigkeit aus- 
gosetzton Oberflgchen <ler BisenpUittcben -wurden (unter 
Berueksichtigung der Bobrung fiir die Glashaken) fiir 
jedes Plattchen gesondert ausgemcssen.

s) In  der Originalabhandlung sind die Eiuzelwerte 
ebenfalls mitgeteilt.

Ł) Unscrc Versuche in Absatz H  baben ke in  An- 
stcigcn der „Grenze des Bostscliutzes" m it steigendoni 
Natriumehloridgehalt der Ddsnngen erkennen lassen, 
dagegen wachst der Spannungsunterschied zwischen Z ink  
und E isen deutlich m it steigendem Gehalt an Na Cl. 
Der Grund hierfiir ist in dem immer unedler werdenden 
Spannungswert des Zinks bei nur wenig Yeranderlicbem 
Spannungswert des Eisens zu suchen.
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auch die aus ihnen berechneten Elektrizitatsmengen 
keine groBcn Sehwankungen auf. Nimmt man aus 

den drei Mittelwcrten 0,0000106, 0,0000099 und
0,0000110 das Gesamtmittel, so erhiilt man den Wert

0,0000105 Amp/qcm 

also fast genau den gleichen Wert, wie wir ihnnach 
Zahlentafel 5 ais Grenze des Rostschutzes

1 =  0,0000106 Arap/qom 

orhalten hatten.

Unsere in Abschnitt TI beschriebenen Versuche 
zur Ermittlung der „Grenze des Rostangriffes“ 
erfahren hierdurch ihre volle Bestatigung.

4. Wir konnen nunmehr das Ergebnis unserer 
Versuche ganz allgemcingiiłtig wie folgt zusammen- 
fassen:

Die beim Inlosunggehen irgendeines Metalles in 
irgendeinem Elektrolyten erzeugto Elektrizitilts- 
menge berechnet sieli nach der Formel 

a • F 

M « q • s

wobei fur das betreffende Metali M sein Aequivalent- 
gewicht in Reehnung zu setzen ist1).

Die gleiche Elektrizitatsmenge (Stromdichte i 
in Amp/qcm) dagegengeschaltet ist ausreichend, um 
das Inlosunggehen der Metallionen zu verhindern, 
oder allgemein ausgedriickt, um dem Losungsdruck 
des betreffenden Metalles in dem betreffenden Elek
trolyten das Gleichgewicht zu halten.

Hierbei ist es gleiehgiiltig, wolier der elektrisehe 
Strom stammt, ob er z. B. durch Beriihrung des zu 
schutzenden Metalles mit einem weniger edlen Metali 
erzeugt wird, oder ob eine auBero Stromąuelle zu 
Ililfe genommen wird.

5. Fur handelsiibliches FluBeisen ist in Natrium- 
ehloridlosungen, bis etwa zur Konzentration des 
Nordseewassers, der Wert fiir i nach zwei viillig ver- 
schiedenen Yerfaliren (Absatz H und J) zu

0,0000105 bis 0,0000106 Amp/qcra 

ermittelt worden.
Obiger Wert gilt jedoch nur unter der Voraus- 

setzung, daB es sieli um saurefreie, jedoch mit Luft- 
wasserstoff gesiittigte Losungen handelL

Ist obige Voraussetzung crfullt, so laBt sieh nun
mehr auch die Gewichtsabnahme (Rostangriff) a 
eines beliebigen FluBcisenstiickes, dessen Ober- 
flache q bekannt ist, in der Zeit s (in Sekunden aus- 
gedrtickt) vorher berechnen: 

a • F
-------- — 0,0000105 Amp/qom

i  ■ q - s

Fe

2 • C‘ -S
a = --- ----- 0,0000105.

i.1

') Ueber die Bedeutung der anderen Buehstaben- 
bezeichnungen siehe S. 87.

6. Sind die in 5 gemaehten Voraussetzungen nicht 
erfiillt, so konnen fiir i andere, teils hohere, teils 
niedrigere Werte gefunden werden, wie wir os z. B. 
bei der Fcststellung der „Grenze des Rost- 
schutzes" in kohlensiiurehaltigem Leitungs- 
wasser gesehen haben, wo fiir i zu Beginn des Ver- 
suches ein hoherer Wert ermittelt wurde. Wird 
anderseits der Versueh in der Weise durchgefiihrt, 

daB die Sauerstoffkonzentration des Elektrolyten 
nicht dem Sattigungsgrad der Fliissigkeit entspricht, 
so werden sieh fiir i niedrigere Werte ergeben. Letz- 
teres wrird z. B. der Fali sein, wenn sieh groBe Eisen- 
fliiehen in kleinon Fliissigkeitsmengen befinden usw.1).

Selbstverstandlich wird auch die Art und die 
Konzentration des Elektrolyten und die Art des 
Eisens den Wert von i beeinflussen. Gewisse Sonder- 
stiihle rosten z. B. weniger stark ais gewohnliehes 
FluBeiscn, dio zur Verhinderung des Rostangriffes 
erforderliche Stromdichte i wird fiir solche Eisen- 
und Stahlsorten einen kleineren Wert ergeben. Von 
wesentliehem EinfluB ist ferner neben der Art und 
der Konzentration auch noch. die Temperatur des 
Elektrolyten. Da nach fruheren im Amt durch- 
gefiihrten Rostyersuehen mit steigenden Wiirme- 
graden die Rostgeschwindigkeit zunachst ansteigt, 
so wird auch die zum Rostschutz erforderliche 
Stromdichte i zunachst ansteigen, um von einer be- 
stimmten Temperatur an wieder abzunehmen8).

Besonders verwickelt liegen die Verhiiltnisse fiir 
Dampfkessel, wo wechselnde Temperaturen (z. B. 
hohe Temperatur wahrend des Betriebes und niodrige 
Temperatur beim Ausblasen des Kessels), schwan- 
kender Sauerstoffgehalt und wechselnde Konzen
tration des Speisewassers (allmahliche Anreicherung 
an Salzen) in Frage kommen. Um daher fur einen 
bestimmten Dampfkessel einen sichern Rostschutz 
zu erzielen, wird man den unter den ungiinstigsten 
Bedingungen ermittelten Hochstwert fur i in Rech- 
nung zu setzen haben.

7. Obige Hinweise mógen geniigen, um zu zeigen, 
daB in der PraSis i (ais Grenze des Rostschutzes ge- 
dacht) stets von Fali zu Fali, unter Berucksiehtigung 
der jeweiligen besonderen Verhiiltnisse, besonders zu 
ermitteln ist. Der von nns ennittelte Wert fur

i =  0,0000105 bis 0,0000106 Amp/qcm

gibt aber einen guten Anhalt iiber die Gr5Ben- 
ordnung der fur den Schutz des Eisens in Frage 
kommenden Strommengen.

Hierauf ist bei yergleiehenden Rostyersuehen be
sonders zu achten, da sonst die Yersuche zu ganz falsehen 
Sehiiissen fiihren konnen.

2) Ygl. E. H eyn  und O. B auer, „Ueber den Angriff 
des Eisens durch Wasser und wasserige Losungen“ „Mit- 
teilungen" 1910, Ileft 2 und 3, S. 102.

12
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Uraschau.
Vergleich zwischen dem englischen und amerlkanischen 

Koksofenbetrieb.

Bagley1) toilt iiber den vorgenannton Gcgenstand 
mit, daB nach den Ausfiihrungen von C o ląuhoun2) zrntr 
oino groBe Koksausbeuto eine schnellero Riickgabo des 
Anlagekapitals gestattot, aber gloiehzeitig einen Ausfall 
an Nebenprodukton m it sich bringt, der sich auf 20 %  
Teer und Benzol und 10 %  Sulfat- belfiuft. Obgleich der 
Wert dieses Verlustes, m it der groBen Koksausbeuto 
yerglichen, nieht von allzugroBer Wichtigkeit ist, ist 
diese Vergeudung doch beachtenswert. Die holiere Leistung 
dor Oefcn wurde demnaeh durch die gcopforton Neben- ./ 
produkte toilwoise ausgegliehen. Nach seinen Beobach- 
tungen in den Vereinigten Staaten ist jedoch das Ergebnis 
nicht riehtig, denn der Vergleich beriioksichtigt nicht 
gobiihrend tlie hohere Ausbeuto und die Giite des er- 
haltenen Kokses und die. stark vergroBerto Menge und 
den erhohton Hciawert des UeberschuBgasos. . Nach 
seiner Meinung wiegon deshalb dio Vort«ilo schneller 
Verkokung weitaiis dio Naehteilo auf. Der Gcdankc, 
trotz dor hohen Konstruktionskosten in Amerika, durch 
VerbiUigung der Kapitalsanlago jo Tonno und Jahr, 
die europaisehen Ausgaben nicht zu iiborsclireitcn, be- 
hcrrsclit die amcrikanisćhe Praxis. AuBórdem ist ein 
barter Koks fiir dic amcrikanische Arbeitsweisc uner- 
liiBlich, weil er im Intercsse der Sparsamkcit beim Hoch- 
ofenbetrieb iiufiorst wichtig ist. Die iibcrmaBigen Kapj- 
talausgaben bei der Anlage und dem Botrieb der Eisen- 
und Stahlwerko konnen durch die. hohe Kokscrzeugung 
ausgegliehen werden, wenn man bedenkt, daB 50 Oefen 
neuęrer Art die gloiehe Leistung haben, wie 100 und mehr 
der alten Konstruktion.

Koks. Dio Wichtigkeit der Kokshartc, dic bercits 
von vielen Autoritiiten gowiirdigt ist, wurde Yon Coch- 
ranc gepriift. Danach wird sie dui'ch hohe Tempe
ratur wcsentHch gesteigert. Harter Koks ergibt weniger 
Abrieb und erlioht die Wirksainkeit im Hoehofen, da 
er den aufsteigendcn Gasen groBeren Wiederstand ent- 
gegensetzt und noch eine groBere Menge Kohlenstoff 
durch dic Rcduktionszone gleitot, Die Yorziige auBorn 
sich in niedrigem Koksverbrauch, dem Entfall eines 
gleichmiiBigen Eisens und einer gleichmiiBigeren und 
bostóndigęrcn Gasmenge fiir Kessel und Gasmasehinen, 
Vorteile, dic bei weichem Koks stark gemindert sind. 
Auch bei den gewflhnliehen Koksofen wurde geeigneter 
Koks gewonnen, aber der durch dio schnelle Yerkokung 
erzougte Koks zeigto sich demselben in jedor Weise iiber- 
legen, Man unterseheidet bekanntlich nach der Ver- 
wendung Koks fiir Hoehofen, fiir GieBereien und fiir 
Stahlwerko. Lotztorer wird in der Niihc von Sheffield 
lncist noch in Bienenkorbofen hergestellt und zwar wegen 
der Harto, dio auch GieBeroikoks boansprucht. Wenn 
man jedoch von der Stiickigkeit und einigen besonderen 
Anspriichen der Verbraucher absieht, mu 8 zugestanden 
werden, daB der Koks des schnellarboitonden Ofens trotz 
dor Gewinnung der Nebenprodukte diesem Bienenkorb- 
ofenkoks niehts nachsteht.

Die Erschopfung der Kokskohlenlagcr in England 
notigt zur Verwendung weniger gut geeigneter Kohlen 
zur Kokshorstellung. Dies ist bei gutom Yermisehen 
ninzolner Kohlensorton moglich. Hierbei ist die achnolle 
Verkokung von wohltiitigem EinfiuB, wie bei der Kohle 
von Pittsburg erwiesen ist, die fiir sich allein lici der 
gewohnlichon Yerkokung ein minderwortiges Produkt 
ergibt, unter obigen Yerhaltnissen dagegen bei Einhaltung 
gewisser Bedingungen holie Gasausbeuto, guten Koks

ł ) The Tron and Coal Trades Keview 1919, 7. Febr.,

H, 171.
‘ ) The Iron and Coal Trades Revicw 1918, 15. Nov.,

S. 541/3.

und keinen nennensworten Ausfall an Nebonprodukten 
liefert.

Teor. Wiihrend beim Uebcrgang zum 24-Stunden-. 
Ofon kein Riiekgang zu verzoiehnen war, wird bei Ein-. 
fiihrung des lfi-Stunden-Ofens 20%  ais SuBorste Grenzc 
fur den Ausfall angenommen. Man kann lotztoren in 
erster Linio dor erhohten Temperatur zusobreiben; der 
Ausfall liegt in der Zorsetzung eiuiger Bestandteile unter.; 
Kohlenstoffablagerung und wird, wie bercits erwahnt, 
aufgelioben durch crfinhte Gasausbeuto und hoheren 
Heizwertes des Gases.

Benzol. Der Gehalt an gorcinigtem Benzol und 
Homologen stehfc sehr nahe an den Ausbeuten in England: 
Nach Versuehen im Jahre 1913 und 1914 botrug dieselbe . 
je t  Kohle 9 bis 13,5 1. Dic oborę Grenze wurde erreicht 
m it einer Kohle von 32 %  Gas und 6 %  Wasser, dio 
untero mit trockener ungewaschencr Kohle. Der be- 
hauptoto Verlust von 20%  beim 16-Stunden-Ofen war 

. beim Vergleich m it Kohlen ahnlicher Zusammensetzung, 
auf gowohnliehe Art vorarbeitet, niclit zu beobachten. 
Im  Jahre 1911 waren Versuclic angestollt worden, um 
den EinfiuB der hoheren Temperatur festzustellen. Nach 
deren Ergebnissen cntsprechon Colquhouns Angaben nicht 
der Wirkliehkeit. Es ist deshalb anzunohmen, daB der 
Untorschied der beiderseitigen Angaben auf die ver- 
wendeten und zum Teil unvollkommcnen Einrichtungen 
zur Benzolgewinnung zuruckzufuhren ist und CoIquhoiins 
Angaben nur auf die Verhiiltnisse von 1914 und friiher 
zutreffon. In  England wurden niiinlich bei der Prufung 
Anlagen gefunden, dio nur 60%  des Bonzols gewannen. 
Es ist sogar anzunohmen, daB durcli die rasche Yer
kokung die Menge fliissiger, fiir den Autobetrieb goeignete 
Kohlenwasscrstoffc vermehrt werden kann und in gc- 
|igneter Zusammensetzung zu gewinnen ist.

A m m oniak . Bei der Ammoniakgcwinnung ist zu 
berucksichtigon, daB boi dom 16-Stunden-Ofen dio Gas- 
ausboutc um 75%  vermehrt wird, deshalb miiBte die, 
Kiihl- und Waschanlage in der gleichen Weise ausgc- | 
debnt sein wio der Durchsatz. Ein Teil des Ausfalls 
kann darauf zuriickzufilhren sein, daB diesem Um stand 
nicht geniigend Rechnung getragen wird. Es wurde 
beim 16-Stunden-Ofen eine Ausboutc von 12 kg jo t  Kohle 
beobachtot, Deshalb kann der Verlust nioht 20, sondern 
hochstens 5 %  zugunsten des englischen Betriebes be- 
tragen, die vielleicht auch noch durch weitere Vervoll- 
kommnung eiugebraeht werden konnen.

W ird gleicbzeitig die synthetischo Ammoniakher- 
stollung berucksichtigt, die, namentlich seit Haber hin- 
sichtlich der Kontaktsubstanzen gro Be. Vortoilo erzieltc, 

sich weiter verbreitet hat, so muB bemerkt werden, dali 
fiir dioso Gewinnung der hoho - Wasscrstoffgehalt des 
Gases vom 16-Stunden-Ofen vielleicht noch oin wert- 
volles Ausgangsmaterial liefert.

GasuberschuB. Nacli Co ltiuhouns Boobach- 
tungen in Amerika ist die Gasausbeuto auf 17stiindiger 
Grundlage bei 900 kg gutor Kohle 356 bis 370 cbm, nach 
unseren dagegen ungefśilir 400 bis 450 cbm. Bei Ent- 
ziehung des Benzols war der durchschnittliche Heizwcrt- 
mehrerer Monate 4806 WE. Der UeberschuB betriigt- 

nach Coląuhouns Angaben 157 cbm mit 4000 WE. Wirtl 
im Gegensatz dazu der UeberschuB von 200 cbm mit 
4806 W E angenommen, so ergibt sich eine Vermehrun?, 
von 83 cbm gegeniiber der bntisehen Kohle.

Die wirklichen Gegensiitze der beiden Arboitsweiscn 
betragen je 1001 verarbeitetor Kohle:

1, Englische Ausbeute: 5 %  Teer,
1,18% Benzole,
1,26 %  Ammoniumsulfat,
15 700 cbm UeberschuBgas.
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2. Amerikan, Ausbeuto: 4 %  Tccr,
1,18% Benzole,
1,20% Ammoniumaulfat,
24 000 cbm UeberschuBgas. 

Wird derWert derKohle zu 35 S  je t, desTecrs zu 1 8  jo 
4,5 I, 240 M jo t Sulfat, abzfiglibh Siiurc und anderer Aus- 
gaben, und 33 Pf. je 28,6 cbm Gas oingesetzt, so ergibt 
sieh ein Untersehied zugunsten des anierikanisehon Be- 
tricbes von 48 M. Werden auf gleicher Basis die Angaben 
vou Coląuhoun angenommen, so ergibt sich ein Ueber- 
sehuB dor englischen Arbeitsweise in der Hoho von 20 M. 
Dies kommt daher, daB er weder dio hohero Ausbeuto 
an Koks, Gas und dio bessere (Jualitat, noch das ver- 
minderto Anlagekapilal fiir dio gleiche Leistung und den 
billigeren Arbeitsaufwand bei dem schnellarbeitendcn 
Ofen bemcksiehtigt. Der von Coląuhoun angezogene 
Ofen war ein Ofen, der 12 t Kohle enthalt, der die oboro 
Gren/.c der europiiischen und dio untero der amorikani- 
schen Botriebsweiso darstellt. Gliickiicherweiso erlaubt 
dor heiBo AmmoniakgewinnungsprozcB, der ohne Kuhlung 
arboitet, ein Arbeiten ohno Hinzufiigen von Apparaten, 
im Vergleieh zu dem geringen Durehsatz bei dcr.langcren 
Verkokungsdauer,

B lauvo lt von der amerikanisehen Semet-Solway- 
Gesollsehaft hii.lt, vom metaUurgisehen iStandpunkt aus 
betrachtot, dio amerikanisehen Oefen den europiiischcn 
iiborlegen und zwar wegen der groBeren Einheiten, dor 
groBeren Ausbeuto jo Einheit und der groBeren Ver- 
vollkommnung der maschinellen Arbeit. Der ameri- 
kanisehe Ofen verarboitot iiber 20 t Kohle je Tag und es 
hat sich erwiesen, daB diese Arbeitsweise fiir lange Zeit 
m it einigen laufenden lteparaturen aufrechterhalton 
werden kann, im Gegensatz zu der in Europa verbrciteten 
Ansicht, daB langsamo Arbeitsweise notwendig ist, um 
dic'\Anlage zu schonen. Eine groBe Anzahl vor 10 bis 
18 Jahren gebauter amerikaniselier An lagen ist lieute noch 
obenso wirksain, wie in den orsten Jahren des Betriobes.

Coląuhoun orgiinzt scinen friiheren Vbrtrag dahin, 
daB eine Arbeit, dio in Amerika richtig sei, in England 
unter Umstandcn ais versehwenderisch anzuschen ist. 
Die Quellen der Kokskohlen in Amerika sind fiir die 
jetzige Generation unersehopflich, wahrend 
dio Kohlenrorriite in England sehr sehncll 
abnehmen. Der Wert des Kokses und 
der Nebenprodukte kann im Vergleich zu 
dem der Kohlo in yerschiedenen Gegen- 
den einen groBcn Untersehied in der Ver- 
arbeitung rechtfortigen. Bei den beschriink- 
ten Kohlenąuellen ist es notwendig, die 
Kohle so gut wio moglich auszunutzen.
Es konnen kcine Nebenprodukte, trotz 
einer groBeren Ausbeuto an Gas, zerstort 
werden. Die Ausbeute an Teer und 
Ammoniak wurde nach Angaben yerschie- 
dener Beobaehtor in Amerika bei Anwen- 
dung von Silikamaterial und sehneller 
Arbeitsweise vermindert. Die verringerto 
Ausbeute von Teer wurde zugunsten der 
Ausbeute an Gas zugtigeben. Nach sciner 
Ansicht erfiihrt jedoch die Bcnzolausbeuto 
obenfalls eine Yerminderang. Eine gi‘oBero 
Ausbeute an Koks verringert zwoifellos 
dio Betriebs- und łieparaturkosten und 
ermoglicht eine sehnellero Ruekzahlung des 
Anlagekapitals. Esdiirfen jedoch die ameri- 
kanischen Verhaltnisse nicht ohne weiteres 
auf England ubertragen werden, weil dio Amerikaner Kohlen 
oder Kohlenmischungcn besitzen, dio ohne weiteres eine 
gute Koksstruktur ergeben, welche in England nur durch 
Stainpfen zu erreichen ist. Diese Arbeitsweise begrenzt 
die Hohe des Ofens und das Gewicht der Ladung. Weiter- 
hin ist die ainerikanisehe Kohle ungewaschcn und ver- 
hiiltnismiiBig trocken, wahrend dio englische 10 %  und 
mehr Wassor enthalt, desson Gegenwert die Garungszeit 
verliingert. (

Die Temperaturen der Heizzugo der amerikanisehen 
Oefen sind nicht wesentlieh holier ais die einiger eng- 
liseher Oefen. Boi Vevwendung feuerfester Tonsteine 
wurde die Verkokungszeit bei stcigender Temperatur 
nicht in dom Ma Be ve rkiir/,t wie in Amerika. Daraus 
ist zu schlieBen, daB der groBere Durehsatz der groBeren 
Wiirmeleitfahigkeit des Silikamaterials in weit hohercin 
MaBo zuzusehreiben ist, ais dor hoheren Temperatur. 
Weiterhin ist nicht anzunehinen, daB schnolleres Arbeiten 
notwendigerweise die Koksausbeute crhoht und einen 
besseren Koks ergibt. Es ist im Gegentoil von einer 
der besten Kokssorten, die aus gowasehener und ge- 
stampfter Kohle starami, erwiesen. "daB sie bei ver- 
stiirktem Betrieb kleinstuekig wird. Bei der Betraclitung 
des 10, 20 und 24 st arbeitenden Ofens muB dio Weite 
des Ofens und der Feuchtigkeitsgehalt der Kohle bcriick- 
sichtigt werden. Dr. 1P. Ileckel.

Belastungshohe bei Dauerversuchen.

Ueber die Abhiingigkeit der Zahl der Belastungon 
von der GroBe der Spannung boi Dauerversuchcn ist an- 
seheinend viel weniger naehgedacht worden, ais man er- 
warton sollte bei der groBen Anzahl von Dauerversuchen. 
die seit- den klassischen Arbeiten W ohlers1) angestellt 
worden sind und der Muhe, die auf den Bau der Tersehie- 
denartigstenMasohinen fut solchcDauerversucho verwandi 
worden ist. Es wird eben angenommen, daB (lir Kurve, die 
die Spannung furcino bestimmte Anzahl vonLastwcchsoln 
gibt, fiir eine bestimmte Spannung (Bauschingers8) na- 
tiirliche Elastizitatsgrenze) asymtotisch zur Achse der 
Bclastungswechse! ye rliiu ft. Ob aber eine solehe 
Asymtoto wirklich vorhanden ist, steht nicht fest. Bei 
der groBonBedeutung, die die Frage durchdenAutomobil- 
und Flugzeugbau in erhohtem JfaBe gewonnen hat, ist 
es iiberraschend, daBeine kleine Arbeit, die O. H. Basquin, 
Professor fiir Mechanik an der Northwestern University 
in Eyanston, Jllinois, im Jahre 1910 in den Verhan<l- 
lungen der amerikanisehen Gesellsehaft fiir Materiał- 
priifungen rcroffentlieht hat, soviel ich habe feststollen 
konnen, bei uns gar koine Beaehtunggefunden liat. Tragt

man nainlich die Spannungen und die ertragencn 1 - 
lastungswechsel statt in gewohnliehen Koordinaten, in 
ein Netz logarithmiseher Koordinaten ein, so zeigt sich, 
daB die 7,u einer Yersuchsreihe gehorigen Punkte ganz 
ijberraschcnd gńt auf einer Graden liegeti, das heiBt, daB

1) z?itschrift fiir Baąwescn 1870, S. 81: 1874, S. 485.
”) Mitt. aus dem Meeh.-Techn. Laboratorium, Jliin- 

chen 188B,

Amofl/ t/sr- Spar7num?s>rechre/ far afem Srucf!

(• tedeatcfi Śtći riobf jetrocfiai)

Abbildung 1. Bclastungihohe bei Wechs«lbennspruchung.
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Zahlentafel 1. Beiw erto der Belastungsfę>rmeln.

Bezeichnung 
der Kurve Beobaohter Materia! Hersteller C

kg/qmm |
Exp3aent I 

n

A Wohler A Sohmiedeiserno Achsen Phoenis 152,6 - 1 2

B b >» »» ti 76,6 -.10

C b GuBstahl Borsig 72,4 -,09

D b Jł )> 66,1 -,11
E

1
b Homogeneisen (FluBoisen ?) Poarsoi., 

Coleman & Co. 91,4 -,12

F b Stabkupfer Hcckmann 25,3 -.08

G b GuBcison, Lokomotivzylindor Vulkan 20,4 -.09

H a Federstahl gohiirtot Krupp 703,1 -,20
I M a Federstahl nicht gehiirtet 646,8 -.21
K 0 GuBstahlachse 3 » 225,0 - 1 5

L 0 it s» 218,0 - 1 8
. M b •> 3> 63,3 -,07

N b GuBstahl Yickers &  Sons 68,2 -,08

O Sir Benjamin Baker d Stiibo aus der Forth-Briicke 80,9 -.10

P ł» „  fy b Hartcr Stahl 175,8 -,15

Q Reynolds &  Smith © GuBstahl ausgcgliiht 71,7 -.13

R *  „ e FluBoisen ausgcgliiht 46,4 -,11
S F. Rogers b Stahi, nicht gegliiht 77,3 -,08

T Foppl

ff

b Stahl A m it Ausdrchung 105,5 -.15

U b B „  ,, 94,9 - ,H

a) Binsoitige Biegung (+  und 0).
b) Stab ist durehgebogen and liiuftum  (+  und —).
c) Wiederholter Zug (-)- und 0).

zwischen der Spannung a und der Anzahl der Span- 
nungswechsel x die Beziehung besteht 

a =  G •

welcho Funktion, m  leicht einzusehen ist, in logarith- 
mischen Koordinaten ais Grade erscheint.

In  der Abb. 1, die nur unter Abandorung des MaB- 
stabes der Abhandlung von Basquin cntnommen ist, sind 
fiir 19 VersuchsreihenversehiedenerBeobachterd.'e Graden 
ermittelt. Zahlentafel 1 enthiilt dio ihnen entsprechenden 
Konstanten C und n. Auffallend ist der nahczu parallelo 
Verlauf zahlreieher Linien fiir Versucho unter ahnlichen 
Bcdingungen. Eine weitero Untersuchung der offenbar 
vorhandenen GesetzmSBigkeit und der Frage, ob eine 
Vorlangerung der Kurven zulassig ist (die schwarz aus- 
gefiillten Punkte der Kurven A, H, J  und K  sprechen an- 
scheinend dagegen), sowie des vielleicht vorhandenen Zu- 
sammcnhangos zwischen der Konstantę C und der Ma- 
terialfestigkeit erscheint selir orwiinscht.

K. A. NńUenhojf,

Deutsche Industrienormen.

Im  Ilcft 3, 3. Jahrgang der „Mitteilungen des Normcn- 
ausscliusses der deutschen Industrie" (Heft 3 „Der Be- 
lrieb“ ), werden die ersten genehmigten Faclmormen de3 
Verbandes deutscher Elektrotechniker und zwar 
DI-Norm 31, Flachklemmen m it einem  Loch fiir die Be- 

festigung,
DI-Nonn 32, Flachklemmen mit zwei Łochem fur die 

Bcfestigung,
DI-Norm 33, Lotklemmen, 
veroffentlicht.

AuCer diesen drei genannten DI-Normblattern sind 
im  oben bezeichneten Heft folgende Entwiirfe abgedruckt. 
DI-Norm 328 (Entwurf 1) Maschinenreibahlen m it auf- 

geschraubten Messem, 
DI-Norm 329 (Entwurf 1) Halter m it Zylinderschaft fur 

Aufstcckreibahlen und Senker, 
DI-Norm 330 (Entwurf 1) Halter mit Kegelschaft fiir 

Aufsteckreibahlen und Senker, 
DI-Norm 331 (Entwurf 1) Aufstecksenker, Aufsteckreib

ahlen,
DI-Norm 332 (Entwurf 1) Nachstellbare Aufsteckreib

ahlen,

d) Stab wird hin- und hergebogon (+  und —).
e) Zug und kleinerer Druck im Wech-iel ( + 

und —).

DI-Norm 333 (Entwurf 1) Nachstellbare Maschinenreib
ahlen,

DI-Norm 33+ (Entwurf 1) Nachstellbare Handreibahlen, 
DI-Norm 335 (Entwurf 1) Nachstellbare Grundreibahlon, 
DI-Norm 388 (Entwurf 1) Handrader aus Wiirmeschutz- 

masse,
DI-Norm 3S9 (Entwurf 1) Handriider m it wellenformigem 

Kranz,
DI-Norm 390 Blatt 1 und 2 (Entwurf 1) Handriider mit 

kreisformigem Kranzquer- 
schnitt und schriigen Armen, 

DI-Norm 391 Blatt 1 und 2 (Entwurf 1) Handriider mit 
kreisformigem Kranzquer- 
schnitt und geraden Armen, 

DI-Norm 392 Blatt 1 und 2 (Entwurf 1) Handrader mit 
ovalem Kranzqucrschnitt und 
schriigen Armen,

Dl-Norm 393 Blatt 1 und 2 (Entwurf 1) Handrader mit 
ausgespartom Kranzquer- 
schnitt und schriigen Armen, 

Einspruclisfrist bis zum 31. Januar 1920.
In  Heft 4, 3. Jahrgang der „Mitteilungen des Normen. 

aussehusses da;' deutschen Industrie" (Heft 4 „Der Be- 
trieb“), werden folgende neue Entwiirfe veroffentlicht: 
DI-Norm 102 (Entwurf 2) Bezugstemperatur der Mefl- 

werkzeuge und Werkstueke, 
DI-Nonn 140 Blatt 1 (Entwurf 2) Zcichnungen, Bear- 

beitungsangaben,
DI-Norm 285 (Entwurf 2) Innentureń fiir Kleinwoh- 

nungen, stumpf einliegend, 
DI-Norm 286 (Entwurf 2) Inuenturen fur Kleinwoh-

nungen, uberfiilzt, v { 
DI-Norm 36G (Entwurf 1) Niederdruek-Rohrverbin-

dungen. Ovale glatte Flansche 
mit Gasgewinde,

DI-Norm 367 (Entwurf 1) Niederdruck-Rohrverbindun- 
gen. Glatte Flansche mit Gas
gewinde,

DI-Norm 368 (Entwurf 1) Niederdruck-Rohrverbindun- 
gen. Glatte Lótflansche fur 
autogen geschweiBte Rohre, 

DI-Norm 369 (Entwurf 1) Niedcrdruck-Rohrverbindun- 
gen. Lose Flansche fur auto
gen geschweiBte Rohre,
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DI-Norm 374 Blatt 1 und 2 (Entwurf 1) Niedcrdruck- 

Rohrvcrbindungen. Aufwalz- 
flansoho fur Siederohrc.

Einspruchsfrist bis zum 15. Februar 1920.
Abdrueke der Entwiirfo mit Erlautcrungsberiehten 

werden auf Wunsch gegen Bcrcehnung von 0,50 .fC fur ein 
Stuck von der Geschaftsstelle des SornieiniiiBSchusses 
der deutschen In d u s tr ie , Berlin  NW 7, Sommer- 
otr. 4 a, zugestcllt.

Im  gleichen Heft sind auch naehstehend aufgcfuhrte 
endgultig genehinigte Normbliitter abgedruckt:
DI-Norm 39, Fcste Ballengriffc,
DI-Norm 9S, Drehbare Ballengriffc,
DI-Norm 100, Keulcngriffe,
DI-Norm 101, Stangengriffe,
DI-Norm 205, Feste Kegelgriffe,
DI-Norm 256, Drehbare Kegelgriffe.

MeB-Ausstellung der Maschinen-Industrle zu Lefpzig.

Dos MeBwesen hat durch dio Ereignisse der letzten 
Jahro eine erhcblicho Bedeutung gewonnen und auch

Industrien, die unter der friiheren Form yon den Messen 
ferngcblieben sind, haben diesen Gedanken neuerdinga 
aufgegriffen. So hat yornchmlieh der Gcdanko einer 
„Teehnisohen Mesae“ Wurzel gefaBt, und es sind des- 
halb einige Verbande, vornehmlich der Vere in  Deut- 
schor W crk ze ugm aso h in on fab r ik o n , der Vorein 
D eu tsoher H o lzboarbe ifcungam asch inen fabri-  
ken, der Deu tao ho Priiziaions- W crkzeu  gyerband, 
der D eutaehe S p ira lb o h re rv o rb an d  und der Ver- 
band  D eu tsoher S e h le ifm itto lw e rk e , zusammen- 
getreten, um im  AnschluB an die allgcmeine Leipziger 
Mcase, aber riiumlich getrennt von dieser, oino soloho 
Messo erstmalig zu veranstalten. Diese Messo aoll 
nioht nur den Namcn oiner Teohnischon Messę tragen, 
sondern auch in ihrem ganzen Geprago im Tollen Sinno 
des Wortes technisch sein. Sie wird vom 29. Februar 
his 28. Marz 1920 ala FruhjahrsmesBe in Lcipzig atatt- 
finden. Vom MeBamt ist den Vereinen die groBo Halle 
der friiheren Bugra, die sogouannte Botonhallo, zur Ver- 
fiigung gcslellt worden, wo Maschinen und Werkzeuge 
im Betriebo yorgefiihrt werden aollen.

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen1).
5. Januar 1920.

KI. 21 h, Gr. 12, M 67 285. Verfahren zum elek- 
trisohen SchweiBen von nicht hoohwertigen Blechen 
aaeh dem Widerstandsyerfahrcn. Moll-Werkc, Akt.-Ges., 
Scharfonatcin i. Sa.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
5. Januar 1920.

KI. 7 c, Nr. 728 105. Rohrabschneider. L. & C- 
Steinmiiller, Gummersbach, Rhld.

KI. I2c , Nr. 728 388. Abaeheider von Fremd- 
korpern aus Gaacn und Diimpfcn. Schuhiaim & Co., 
Le: pzig-Plagwitz.

KI. 31 c, Nr. 728 039. Scharnier fiir Modelle zum 
Halten von yorspringenden Seitenteilen. Chriatian 
l.euchter, Diisseldorf-Rath, Oberrather Str. 12.

KI. 31 c. Nr. 728 044. Auswechaelbare konisehe 
Lagerbiiehso fiir GieBpfanncngehiinge. Heinrich Klein, 
Jiinkerath.

KI. 31 c, Nr. 728 370. Vorrichtung zum AusgieBen 
ven WeiBmetallagern. Max Brauer, Radeberg i. S.

Deutsche Reichspatente.
KI. 7 b, Nr, 300 631, vom

6 .Marz 1917. E m ilS k u b a lla  
in  , B e rlin  und  F ranz Ger
lich  in  K om gsh iitte . Prep- 
matrize, insbesondere fiir Bohl- 
kurpe.r.

Die PreBform besteht aus 
der eigentiichen Matrize a und 
aus dem sic umgebcnden kege- 
ligen Einsatz b. Dieser soli 
dazu dienen, die beim Pressen 

entstehenden wagerechten Seitendrucke der Matrize auf- 
zunehmen und sie zu entlasten. Der kegelige Einsatz b 
wird zweekmaDig mehrteilig hergestelit und innen mit 
Ansatzen c und a zum Festhalten der Matrize a verschen.

KI. 24 c, Nr. 312 075, vom 24. April 1917. F r ied rich  
Siemens in  Borlin . R(generativ-Kesselfeucrung.

Es wird Torgesehlagen, daB zum Aufheizen der Re- 
generatoren nicht wie bisher die Kesselabgase, die hierzu 
eino zu niedrige Temperatur haben, benutzt werden, son
dern unter Benutzung des fiir Regenerativfeuerungen be-

1) Dio Anmeldungen liegen von dcm angegcbenenTago 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zurEinsieht und 
Einapruoherhebung im Patcntamto zu B e rlin  aus.

kannten Prinzips der Flammenteilung, nach dem in der 
gleichen Feuerung zwei Flammen erzeugt werden, von 
denen die eine ais ruckkchrende Flammo die Regeneratoren 
aufheizt, wahrend die andere in stets gleichblcibender 
Richtung den Ofen durchstromt und hier Tollkommen 
ausgcnutzt wird, den Kessel sowohl durcli den gleieh- 
gerichteten ais auch durch den riickkehrenden Flammen- 
strom, naclidem letzterer die Regeneratoren durchstrichcn 
hat, zu beheizen.

KI. 24 f, Nr. 3t2 450.
voin 11. Jun i 1914. F r itz  
K ram e r in  B lankcnese- 
Dockenhuden . Wanderrost 
f. Unterwindfeuerung mil nach 
aupen abgcschlossener Bahn.

Die Roststabglieder a 
je einer RostbahncjuerreilKs 
sind durch eine alle Reihen- 
glieder gleiehzeitig u. gleich- 
maBig um ihro Rostbahn- 
achse b drehende Stange c 
yerbunden.

KI. 24 f, Nr. 312 742, vom 13. September 1917. 
Baycrisehca H iitte n am t W eicherham m er in  Wei-

cher h a m m e r , O b e r - 
p falz . Eimcituj drehbar 
gelagerlcr Wanderroststab.

Die beiderseits derein- 
zelnen Rosfstabe a sitzen- 
den, gegeneinander versetz- 
ten und ineinandergreifen- 
den Zahne c nehmen in 
Richtung auf die Dreh- 
achse b der Rostst&be an 
Schragezu. Hierbei konnen 
die Mittellinien der Zahne c 
atrahlenformig nach einem 
Punkte d verlaufen, der 
etwa senkrecht unterhalb 
des ersten Zahnes liegt. 
Hierdureh sollen bei den 
geringfugigen Sehwingbe- 
wegungen der Roststiibe 
dio Liicken zwischen den 
Zahnen sich nur unerheb- 
lieh und uberall gleich. 

miiBig ycrandern, beim Umschlagen des ganzen Rost. 
stabea aber die Zahne sich gegeneinanderlegen und so ein 
Roststab die andern mitnehmen.



W Stahl und Eisen. Palentberichl. 40. Jahrg. Xr. 3.

KI. 49 b, Nr. 312 800, vom 5, Marz 191S, Mnschinen- 
fa b r ik  Sack, G. m. b. H. in  D usse ldorf-R ath . Ein- 
richtung an Bkchschertn mit einem fetlen Untermesser

KI. 10 a. Nr. 312196, vom 27. Novembt-r 1914. 
F irm a Carl S t i l l  in  R cektinghausen . Koksverlade- 
eorrichtung tur Koksu/en mit ortsfesten Lóschptatztn.

Die dcnKoksabstreicbcr a bowegcndeZugyorrichtungb 
sowie der Siebrost e zum Absieben des Kokskleins siad

und einem beweglichtn Obermtsser zum Schneiden von 

Kchragen Stemmkanten.
Das Untermesser a ist drehbar nugeordnet, um sowohl 

einen scbragen wic auch einen geraden Schnitfc ausfuhren 
zu konnen. Die Drehbewegung des Untermessers a crfolgt 
gleichzeitig mit der des Mcsserbolkens b und des Ein 
fuhrungstischcs c um die Schnittkante d des Untermessers.

KI. 24 e. Nr. 313032, vom 22. Jun i 1017. O tto  
Asmus W in te r  in  B ux tohudo . Gaserzeuger mit einê '

mit Spidraum in den 
(itu/erzŁugerhals ein- 
tauchmden Abgasre- 
terte und Ktrnkórpcr.

Die m it Durchbre- 
chungen a versehene- 
Abgasratorto. b, indor 

dieYerteilungderauf- 
gegebenen bitumino- 
sen Kohle bewirkendc 
Kernkorper c ange- 
ordnet ist, ist mit 
einem Drehantrieb 
ausgerustet, um den 
in viele Strome zerleg- . 
(en Schwelgasstroui 

zu zwingen, sich standig neue Wcge durch die tcigige 
Masse des bituminosen Gutes zu suchen. Der Kernkor- 

c kann zur Erhohung dieser Wirkung gleiehfalls mit 
Durchtrechnngen und Drehantrieb versehen sein.

KI. 21 h. Nr. 313 202, vom 12. Mai 1917 
A lesander O rdon in  B euthen , O.-S 

-f l ‘ux.ivng fiir Olenelektroden mit Schutzumklci-

#  dttng.
Die aus feuerbestaudigem Stoff beste- 

hende Scbutzumkleidung c fiir die Elektro- 
■4-<£ denhultcrplatten b iiberdeckt die am meisten 

der Zerstonmg ausgesetzten StoBfugen d der 
Platten b. Die Schutzplatten e besitzen 
Ansatze e und Ausnehmungen f, mit denen 

j- sie sieli iibergreifen. 

f f d  KI. 7 a. Nr, 313 270. vom 23. -Mai 191S.
A ctien-G ese llschaft der D ill in g e r  Hut- 
tenwerke in  D illin g e n  a, cl. Saar. IjOgtr- 
schale jiir Wahwerkr.

~J~ Die Łagerschaie a, die mit WeiBguB-
metatl auszugieBende Aussparungcn b hat, 
ruht in einem Blechfeasten c, damit sie beim 

Zerbrcchen nicht ver- 
loren gehen. Zur bes- 
seren \'crbindung von 
a und c besitzt der 

v; Kasten Vorsprunge;d ’ 
oder !xicher e. AuBer- 
dem konnen Loeher f 

Yorgesehen sein, die beim AusgieBen der Sehale a mit 
WeiBmetall b ais EinguBloehcr, nach dem AusgieBen 
aber ais Widcriager fur die WeiBmctallzapfen der Sohale 
dienen.

auf einem vor dem Koksverladeplatz Yerfahrbaren Wagen d 
untergSbracht. Beidc sind von einer solchen Lange, daB 
jeder in BetrachŁ kommende Kokshaufen m it einem Ma!e 
nach der Yerladestelle ubergefuhrt werden kann. Der 
Siebrost bestelit ans zwei unter einem stumpfen Winkel 
zusamnicnstoBenden Teilen c und e, von denen c im 
wesentliehen eine Yerlangerung des Yerladeplatzes und e 
eine gencigte Absturzrampe bilden.

KI. 31 c. Nr. 312629. 
yoiu 7. Septcmber 191S- 
W ilh e lm  Kro lle  und 
H e in rich  Voll in Vel- 
b e r t, R h  id. Fiiltrunge- 
stift fiir Formkastea.

l)er Fuhrungszapfcn 
ist zweeks guter Fuhrung 
im Gegenkusten in der 
Langsrichtunggctciltund 

radial federnd ausgebil- 
det. Er beateht aus den 
beiden Halftcn a und b, 
dic durch Schrauben c 
miteinander yerbunden 
und durch einen Stift d 
gegen Yersehiebungen ge-i 
sichert sind. Der ciao 
Teil a ist am oberen Ende 
abgesefzt, wodurch ein 
Schlitz e entsteht. En 

zweiter Schlitz f ist in ihm durch Aufschlitzen her- 

gostellt.

KI. 18 c, Nr. 312 333, vom 19. April 1910. Heinrich 
H an e m an n in  O har lo tte nburg . Herntdhnig i•onreiben- 

den Uuschincnflaclwn.
Es wird vorgesehIagen, reibende Maschinenteile, z. 

Lager, au-s GrauguB herzustellcn, der bis zur vólli- 

gen Zorsetzung des gebua- 
denen Kohlenstoffes in be- 
kannter Weise gegluht und 
dann langsam abgekuilt 

wird. Hierbei scheidet sich 
der gesamte Kohlenstoff ais 
freier Koldenstoff (Gpipbit 
und Tcmpcrkohle) aus. Bas 
Eisen cnthalt keine harten 
Gefugebcstandteile niehr.

KI. 24 c. Nr. 312 348,
vorn 20, Dozom ber 1917- 
ltegn ier E ickw orth  iQ 
D ortm und. Gasbrenner.

Von der Achse a des 
durch den Gasstrom ange- 
triebenen Turbinenrades  ̂
wird ein Reglcr c bewcgt. 
der eine Regeivorrichtung d 
fiir die Luftzufuhrung be- 

taUgt.
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Statistisches.
Rohelsenerzeugung der Verein'gten Staaten.

Ueber die Lciatungen dor Koks- u»d Anthrazit- 
liochofen der Vereinigten Staaten im N o v e m b e r  1010, 
vergliohen mit dem vorhergehenden Monate, gibt folgende 
Zuaamnienstellnngl) Aufschlutt: kov_ m 9 0kt, , fll9

1. Gesamterzougung . . . .  2419428 l 894 255'-)
Darunler Forromangan

und Spiegeleisen . . . 21 021 20 502
Arbeitstagliche Erzeugung 80 04" 01 1042)

') Ir. Tr. Rev. 1919, 4. Dc?.., S. 1501. 
St. u. E. 1919, 18. Dez., S. 160S.

2. Antcil der Stahlwcrks-
gosellschaften . . . . 

Daruntor Forromangan 
und Spiegeleisen . .

3. Zahl der Hoęhofcn . , 
Dayon im Feuer . . .

Not. 1919 Okt. 1»19

1713 011 I 280 9S2-)

432
251

432
21 li-)

Vgl.

In  den Mouaten Januar bitt Noyember 1019 wurden ins- 
gesamt 28 210 931 t Roheiaen er/.eugt, gegen 35 563 428 I 
im gleichen Zeitraum des Jahreś 1918, und 35 844 070 t 
in deraelben Zeit des Jahres 1917.

-) Berichtigte Zahl.

Wirtschaftliche Rundschau.

Die Lage der Hisenindustrie im Monat Dezember 1919').

1. RI1EINLAND UND WESTFALEN. —  Dio Lage 
auf dem Eisen- und Stahlmarkt blieb naeh wie vor 
ernst. lufolge der vom Rcichskohlenkommiasar ver- 
fiigten orhebliohen Einschriinkung des Kohlenverbrauohes 
ljei den Hiittenzeeheri ging die Erzeugung auf der 
ganzen Linio zuriiok und ein Work nach dem anderen 
aah sieh zu Betriebseinstellungen oder Btarken Betrieba- 
oinsebrankungen gezwungen. Der Kohlenmangel griff 
auch auf Betiiebo iiber, die bieher noch immer, wenn 
nueh mit groflen Schwierigkeiten, hatten aufrechterhalten 
werden konnen. So versagton im Ituhrbezirk die groflen 
Kraftwerko, weil ihnen Kohleu fehlten, so dafl Zechen 
und Werken, Kalkstcin- und Dolomitbriichen, Kalk- 
und Dolomitbrennereien der Strom gesperrt werden 
muBte. Duroh Stillegung der Kraftworke in der Hagener 
Gegend und an der Lenno wurden lebonswiohtige Teile 
der eiaenverbrauchonden Industrie nahezu zum Erliegen 
jebracht. Der verininderten Erzeugung stand ein riesiger 
Bcdarf gegeniiber, woran auch das nie geahnte AusmaB 
der Preissteigerungen vom 1. Dezember niehts anderte. 
Dieses stetige Anziehcn der Preise beruhte seineraeits 
wieder darauf, dali Brenn-, Roh- und Hilfsstoffo tiiglich 
teuror wurden, ein UmBtand, mit dessen Furtdauer auch 
in Zukunft gerochnet werden mufl. Boi vielen Werken 
wurde daher der Wunsch nach einer weiteren 1’reis- 
erhohung achon Tom 1. Januar 1920 lobondig, doch 
entachlofl sieh die Mehrzabl der im Stahlbund ver- 
tretenen Werke zunachst fiir eine Beibehaltung der 
Dezemberprcise auch fiir Januar 1920.

Sohwerwiegende Fragen allgomein wirtschaltlicher 
Natur: Betriebsriitegcsetz, Eisenhoehstpreiso, Regelung 
der Preiso und Ausfuhr durch Solbstyerwaltungakorper 
Ijcschaftigten dio maflgehenden Krciso. Der Stahlwerks- 
Verband wurde durch RegierungBverordnung unter den 
bisherigen Bedingungen und Voroinbarungea omout um 
zwei Monate, d. h. bis Ende April 1920, verl&ngerl.

Die Verhaltniśse auf der Eisenbahn erfuhrcn keine 
Verbesserung. Trotz der vermiiidencn Erzeugung stauten 
sieh bei den Hiittenwerkon die Mengen halbfcrtiger und 
fertiger Waren, weil nicht einmal das Wenige, was noch 
hergestellt wurde, auf regelmiiBige Abboforderung reeh- 
nen konnte. Insbesondere hielt der grofle Mangel an 
S-Wagon an; der Bedarf an sonstigen Wagen wurde 
ungefiihr zur Hiilfto gedeckt., soweit nicht tagewoise 
der ganze Versand gesporrt war. Auch weiterhin wurde 
alles, was nur oben auf dem Waaaerwege befordert 
werden konnte, diesem Reisewcgo zugefiihrt. DieWageu- 
gestcllung fiir Kohlen hatte wieder unter den ungttn- 
stigen Witterungsyerhaltnissen zu leiden. Sie stieg zwar' 
in der dritten Kalenderwoehe auf durchschnittlich 14 587 
tiiglich, nahm aber in der darauf folgenden um 27,2 %  
ab. Die Gcstellung betrug in der

>) Vgl. a, St. u. E. 1920, 8. .łan., S. 65/7.

1. Kalenderwoohe durolischnittlieh 13 700 tiiglioh, 
Fehlziffer 85;

2. Kalenderwoohe durchschnittlich 13 451 taglich, 
Fehlziffer 185;

3. Kalenderwoohe durchschnittlich 14 587 tiiglich, 
Fehlziffer 378;

4. Kalenderwoche durchschnittlich 10 618 taglich, 
Fohlziffer 103.

Der Umachlag in den Duisburg - Ruhrorter Hafen 
erreiohte in der zweiton Kalenderwoohe 18 900 t, in der 
dritten 24 300 t. Der Schiffsyerkehr muOte jedoch 
wogen des eintretenden Hochwasaers in der yierton 
Wochc yollstandig eingeatellt werden.

Die Aussichten der eisen- und stahlachaffendcn In 
dustrie fiir das Jahr 1920 miissen ala triibo bezeichnet 
werden, wenn aich der Godanke nicht allgemein Geltung 
verachafft, dafl nur die Arbeit die Industrie aus der 
Notlage, in der Bie sieh befindot, befreien kann. Arbeit 
allein kann auch dor Verkchr»not, der Gcldentwcrtung 
und damit dem deutschen Ausverkauf unter Preis steuorn. 
Es achoint aber so, ais ob das Ycrstandnis fiir diese 
selbatverstilndlichcn Dinge insbesondere unaorer Arbeitor- 
schaft giinzlich yorloreti gegangen iat, und nur dio Not 
oder unaore Foindo werden aller Vorausaicht nach der 
Losung ein Ende maehen: „wenig arbcitcn, aber yiel 
yerdienen", gar nioht zu reden von denen, welche 
iib o rh an p t n ic h t  a rb e ite n  und  d ie  Arbeita- 
lo se n un to rs tu tzun g  haben w o llen , d ie  ihnen  
jo tz t  sogar noch du rch  e in  Yera icherungs-  
gesetz und  au f K oaten  der a rb o ite nd en  Go- 
nosBen gesichert werden so li. F le iB ig  a rb e ite n , 
T iich tiges  le is te n , W aren  und  n ic h t noch im m er 
m ehr P ap ie rge ld  ho rs te llen , d as  m ufl y ie lm eh r 
d ie  L o sung  werden.

Trotz steigender Teuerung und Zunahme der Feier- 
schiehten infolge Kohlen- und Strommangels war die 
A rbo itn eh m o rsoh a ft im rhoinisch-westfalischen In- 
(lustriebczirk im Monat Dezember im allgemeinen ruhig. 
Der Grund echeint darin zu liegen, dafl einmal die 
Arbeitgeber der Teuerung durch Erhohung der Yerdicnste 
oder Yerdienstmoglichkeiten in weitgehendem Mafle Rech- 
nung trugen, Die Forderung der Arbeiter auf Bezahlung 
der Kohlenfeiewchichten muflto dagegen von den Arbeit- 
gebern, ganz abgesehcn von der schlechten geldlichen 
Lage, abgelehnt werden, weil die Fiirsorgo bei einer aus 
dera Kohlenmangel entstehenderi Notlage ais Reichs- 
sache zu betrachten ist. Zum Teil wird die Ruhe im 
Gebiet auch darauf zuriickzufiihren sein, daB der Deutsche 
Metallarbeiter - Yerband einschrankendo Bestimmungen 
iiber die Gewiihrung yon Streikunterstiitzungen erlassen 
hat. Die Angeatclltenschaft blieb im Berichtsmonat 
gleichfalls ruhig.
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Kl. 10 a. Nr. 312196, vom 27. November 1914. 
F irm a  Carl S t i l l  in  Reck linghausen . Koksverlade- 
mrrichtung Sur KoksO/en mit orlsfesten Lóschpldt.vm.

Die den Koksabatrcichcr a bowegendc Zugvorrichtung b 
sowie der Siebroat c zum Absieben des Kokskleins sind

Kl. 49 b, Nr. 312 800, vom 5. Marz 1918. M aseh inen 
fa b r ik  Sack, G. m. b. H. in  D usse ldorf-Rath . Ein- 
richtung an Blechscheren mil einem feslen Untermesser

und einem beipeglichen Obermesser zum Sehnetden von 
■■icJtrageti Stern m kant'c n.

Das Untermesser a ist drchbar angeordnet, um sowohl 
einen sohragen wio auch einen geraden Selmitt ausfuhren 
zu kiiimen. Die. Drehbewegung des Untermessers a erfolgt 
gleichzeitig m it der des Mcsserbalkens b und des Ein- 
fuhrungstisebes c um die Schnittkantc d des Untermessers,

Kl. 24 e. Nr. 313 032, vom 22. Jnn i 1917. O tto  
Asmns W in te r  in  Bux tehude , Gaserzeuger mit einer

mit Spidraum in den 
§  Gaserzttigerlials ein ■ 
jj* tauchenden Abgasre-
|| torle und Kernkórper.

.q __f  Die mit Durchbre-
* ohungen a versehene
. '\  Abgasretorte b, in der

r T  : m T H  i  die:Verteilung der auf
{ gegebenen bitumino-

1 sen Kuble bewirkende
• J 1 Yź, Kernkgrpcr e ange-
: j : .  , ..; ] 0!> p~——< \ K? ordnet ist, ist mit

J V  l ----, ° °  \ K  einem Drehantrieb

Ś5 | “Jo o M m  o I |  ausgerustet, um den
•J  ---  --------  i43 inviele Strome 7,erleg-

ien Sebwelgasstrom 

zu zwingen, sich standig neue Wege diircli die teigige 
Masse des bitinninoson Gutes zu suchen. Der Kernkor- 
per o kann zur Erhijhung dieser Wirkung gleiehfalls mit 
Durchtrechungen und Drehantrieb yersehen sein,

Kl. 21 h, Nr. 313 202, vom 12. Mai 1917 
A lcsande r O rdon in  B ou then , 0,-S
Fassung fiir O/cnckMroden mit Schułzwmkhi- 

. ą  <tung.
Die aus feuorbestandigem Stoff beste-

hende Schutzumkleidung e fiir die Elektro- 
#ljT = -d, denlialterplatten b iibenleekt die am meisten 

der Zerstorung ausgesetztcn StoBfugcn d der 
IMatten b. Die Śehutzplatten e besitzen 

! Ansatze e und Ausnehmungon f, mit denen
■ _j~ sie. sieh iibergreifen.

Kl. 7 a, Nr. 313 270, tom  23. Mai 1918. 
Actien-Gese.nschaft der D il l in g e r  Hut- 

j tenwerke in  D illin g e n  a. d. Saar. Lagcr-
|i ‘ schaU fur Walzwerke.

*-$•"1/' Die Lagersehale a, die mit WeiBguB-
metali auszugieBende Aussparungen b hat, 
ruht in einem Blechkasten e, damit sie beim 

Zerbreehen nieht ver-
f  ?  Ą A _________ loren geken. Zur bes-

seren Vcrbindungvon 

a und c besitzt der 
7 7 t )  Kasten Vorsprunged

łS£j J  A  e J "  c A jT  A e oderLochere. ĄuBer-
deni konnen Locher 1 

vorgesehen sein, die beim. AusgieBen der Schale a mit 
WeiBmetall b ais EinguBlocher, nach dcm AusgieBen 
uber ais Widerlager fiir die WeiBmetallzapfen der Schale 
dienen.

auE einem vor dem Koksverladcplatz verfahrbarcnWagen d 
imtcrgebracht. Boide sind von einer solehen Lange, daB 
jeder in Betracht koinmende Kokshaufen m it einem Małe 
nach der Verladestel!e ubergefuhrt werden kann. Der 
Sśebrost bestekt aus zwei unter einbm stumpfen Winkę! 
zusannnenstoBenden Teilen c und e, von denen c im 
wesentliehen eine Vei-langerung des Verladeplatzes und e 
eine geneigte Absturzrampe bilden.

Kl. 31 c. Nr. 312629.
.......................i vom 7. September 1918.

i W ilh e lm  lCrolle und

" f  Y  i H e in r ich  Voll in Vel-
i i // b e r t, Rb ld. Fiihrungt-

■' .Ą t. ł J /Ą  j stijt fiir Formkasten.
Der Euhrungszapfen 

‘ i ist zwecks guter Fuhrur^
1 im Gcgenkasten in der 

"lf  I v" | Langsriclitunggotoiltund
radial federnd ausgcbil- 

[• : dbt. Kr besteht aus den
a  i | j ^  | beiden Hiilften a und b,

^  i die durch Sehrauben c

n  i mitcinandcr Terbunden
y^; -!V i und durch einen Stift A
e *1 i  ^  ! gegenVerschiebungen ge-

---------1 sichcrt sind. Der eino
Teil a istam oberen Endc 
abgesetzt, wodurch ein 
Scblitz e entsteht. Ein 

zweiter Scblitz f ist in ihm durch Aufsehlitzen her- 

gestellt.

KI. 18 c. Nr. 312 333, voin 19. April 1916. Heinrich 
lla n o m an n  in  C lia r lo ttcnbu rg . Herstellung von reiien- 
den Maschincnjldclten.

Es wird vorgeschlafren, reibende Moschinentsile, z. B. 
Lagcr, aus GrauguB herzustellen, der bis zur voDi-

_____  gen Zersetznng des gebua-
A „ denen Kohlenstoffes in be-
\ V  kannter 'Weise gegluht und

u  at P1 dann langsam abgekuhlt
'ń Si'" wird. Hierbei scheidet sich
\\ s der gesamte Kohlenstoff ais

W i f ?  freier Kohlenstoff (Graphtt
fi i I und Tcinpcrkohle) aus. Das

t i Eisen enthiilt keine harten
y  j Gefugebestandteile mehr.

iITT W Kl. 24 c, Nr. 312 348,
vom 20. Dezomber 1917- 

LTn*” * R cgn ie r E ickw orth  i°
n m  D ortm und . Gasbrenner.

JT Von der Achse a des
T  U durch den Gasstrom ąrige-

triebenen Turbinenrades 1> 
lj wird ein Reglcr c bewegt.
i! der eine Regelvorrichtung d

l j  fiir die Luftzufuhrung be-
U  tatjgt.

\
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Statistisches.
Roheisenerzeugung der Verein'gten Staaten.

Ueber die Leistungen der Koks- und Anthrazit- 
iiochofeu der Yereinigten Staaten im N o v e m b e r  1919, 
vergliehen nut dem vorhorgehenden Monate, gibt folgende 
Zuaammenstellnng >) AufscMuU: K , . 19 ok ' '

1. Gesamterzeugung . . . .  2 419 428 l «o l 255=)
Darunter Ferromangan

und Spiegeleisen . . .  21021 20562
Arbeitstagliehe Erzeugung 80 047 01 1042)

') Ir. Ti. Rov. 1910, 4. Dez., 8. 1504. — Vgl. 
St. u. E. 1010, 18. Dez., S. i 60S.

2. Anteil der Stahlwcrks-
goaellBchaften . . . . 

Darunter Ferromangan 
und Spiegeleisen . .

3. Zahl der Hoehofen . . 
Davon im Feucr . . .

N o t . 1919  O k t . 1919

1 743911 1 28!) 982?)

432 432
251 216*)

In den Monaten .lanuar bi« November 1019 wurden ins- 
gcsaint 28 210 931 t Roheisen erzeugt, gegen 35 563 428 t
im gleiehen Zeitraum des Jahres 1018. mid 35 844 070 t
in derselben Zeit dea Jahres 1017.

'-) Berichtigte Zahl.

Wirtschaftliche Rundschau.

Die Lage der Eisenindustrie im Monat Dezember 1919'/.

I. RH EIN LANI) UND WESTFALEN. —  Die Lage 
auf dem Eisen- und Stahlmarkt Ijliel) nach wie vor 

ernst. Infolge der vom Rcichskohlcnkommissar vcr- 
tiigten erhebHohon Einschriinkung dea Kohlenverbrauohes 
bei den HOttenzechen ging die Erzeugung auf der 
ganzen Linie zuriick und ein Werk nach dem anderen 
sah sich zu Betriebseinstellungen oder atarken Betriebs- 
einsebrankungen gezwungen. Der Kohlenmangel griff 
auch auf Botriebc uber, die biaher noch immer, wenn 
auch mit groBen Sehwierigkeiten, hatten aufreeliterhalten 
werden konnen. So rersagteu im Ruhrbezirk die groBen 
Kraftwerke, weil ibnen Kohleu fehlten, ao dafl Zechen 
und Werken, Kalkstein- und Dolomitbrtichen, Kalk- 
und Dolomitbrennereien der Stroni gesperrt werden 
muBte. Durch Stillegung der Kraftwerke in der Hagcner 
Gegend und an der Lenne wurden Icbonswichtige Teile 
der eisenverbrauchenden Industrie nahezu zum Erliegen 
jebracht. Der verminderten Erzeugung stand ein rieaiger 
Bedarf gegeniiber, woran auch das nie gcahnte AusmaB 
der Preissleigerungen vom 1. Dezember niehts anderte. 
Dieses stetige Anziehen der Preise beruhte seinerscits 
wieder darauf, daB Brenn-, Roh- und Hilfsstoffe taglich 
teurer wurden, ein Umatand, mit deasen Fortdauer auch 
in Zukunft gerechnet werden mufl. Boi vielen Werken 
wurde daher der Wunach nach einer weiteren Preis- 
erhohung sehon vom 1. Januar 1920 lebendig, doch 
entsehiofl sich die Mehrzalil der im Stahlbund ver- 
tretenen Werke zunachst fiir eine Beibehallung der 
Dezemborpreise auch fiir Januar 1020.

Sehwerwiegcnde Fragen allgemein wirtschaftlicher 
Matur: Betriebsriilegesetz, Eisenhochstproise, Regelung 
der Preiso und Ausfuhr durch Selbstverwaltungskorper 
beschaftigten die maBgebenden Kreise. Her Stahlwcrks- 
Vcrband wurde durch Regierungsverordńuhg unter den 
bisherigen Bedingungen und Yereinbarungen erneut um 
zwei .Monate, d. h. bis Ende April 1020, verlangcrt_

Die Verhaltniśse auf der Eisenbalm erfuhren keine 
Verbesserung. Trotz der vermiriderten Erzeugung stauten 
aich bei den Huttenwcrken die Mengen halbfertiger und 
fertiger Waren, weil nicht cinmal das Wenigc, was noch 
hergestellt, wurde, auf regelmiiBige Abbeforderung reeh- 
nen konnte. insbesondere hielt der grofie Mangel an 
S-Wagen an; der Bedarf an sonstigen Wagen wurde 
ungefiihr zur Hiilfte gedeckt, sowcit nicht tageweise 
der ganze Versand gesporrt war. Auch weiterhin wurde. 
alles, was nur oben auf dem Wasaerwege befórdert 
werden konnte, diesom Reisewege zugefuhrt, Die Wagen- 
gestcliung fur Kohlen hatte wieder unter den ungiin- 
stigen Witterungsyerhaltnissen zu leiden. Sie stieg zwar' 
in der dritten Kalenderwoche auf durchschnittlieh 14 587 
taglich, nahm aber in der darauf folgenden um 27,2 %  
ab. Dio Gestellung betrug in der

*j Ygl. a. St. u. E. 1920, 8. Jan., S. 65.7.

1. Kalenderwocho durehsohnittlich 13 709 tiiglioh, 
Fehlziffer 65;

2. Kalenderwoohe durchschnittlieh 13 451 taglich, 
Fehlziffer 185;

3. Kalenderwoohe durchschnittlieh 14 587 taglich, 
Fehlziffer 378;

4. Kalenderwoohe durchschnittlieh 10 618 taglich, 
Fehlziffer 103.

Der Umschlag in den Duisburg - Ruhrorter Iliifen 
erreichto in der zweiten Kalenderwoohe 18 900 t, in der 
dritten 24 300 t. Der SehiffsYerkehr muBte jedoch 
wegen des ointretenden Hochwaasers in der viorten 
Woche Tollstandig eingestellt werden.

Die Aussichten der eisen- und atahlsehaffenden In 
dustrie fiir das Jahr 1020 miissen ais triibe bezeiebnet 
werden, w enn sich dor Gedanke nicht allgemein Geltung 
versehafft, daB nur die Arbeit dio Industrie aus der 
Notlage, in der sie sich befindet, befreion kann. Arbeit 
allein kann auoh der Verkehrsnot, der Geldentwcrtung 
und damit dem deutschen Ausrerkauf unter Preis steuern. 
Es sclieint aber h o , ais o b  das Yeratiindnia fiir diese 
selbstverstandlichen Dinge insbesondere unserer Arbeitor- 
seliaft giinzlioh rerloren gegangen ist, und nur die Not 
odor unsere Feindo werden aller VorausBicht nach der 
Losung ein Ende machen: „wenig arbeiten, aber yiol 
verdienen“ , gar nieht zu reden To n  denen, welohe 
iib e rh a u p t n ie h t a rb e ite n  und  d ie  Arboita- 
lo se nun to ra t iitzu ng  haben w o llen , die ihncn  
jo tz t  sogar noch du rch  e in  Versieherungs- 
gesetz und  au f K osten  der a rb e itend en  Ge- 
nossen gesioh.ert werden soli. F le iB ig  a rb e ite n ,

■ T uch tiges  le is te n , W aren  und  n ic h t noch im m er 
m ehr P ap ie rge ld  ho ra te llen , das m u li v ie lm eh r 
die L o sung  werden.

Trotz steigender Teuerung und Zunahme der Feier- 
schichten infolge Kohlen- und Strommangels war die 
A rb e itn e h m o rsch a ft im rheinisch-westfalischen ln- 
dustriebezirk im Monat Dezember im allgemeinen ruhig. 
Der Grund acheint darin zu liegen, daB cinmal die 
Arbeitgeber der Teuerung durch Erhohung der Ycrdienste 
oder Vcrdienstmoglichkeiten in weitgehendem MaBe Rech- 
nung trugen. Die Forderung der Arbeiter auf Bezahlung 
der Kohlenfcierschichten muBte <iagcgen von den Arbcit- 
gebern, ganz abgesehen von der schlcchten geldlichen 
Lage, abgelehnt werden, weil die Fiirsorgc bei einer aus 
dcm Kohlenmangel entstehenden Notlage ais Reichs- 
sache zu betrachten ist. Zum Teil wird die Ruhe ini 
Gehiet auoh darauf zuruckzufuhren aein, daB der Dcutachi1 
Metallarbeiter - Verband einschrankende Bestimmungen 
iiber dic Gewahrung von Streikunterstiitzungen erlassen 
hat. Die Angcstelltensehaft blieb im Berichtsmonat 
gleichfalla ruhig.
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Soweit sich im Dezember 1919 auf dem Kohlon-  
und  K o k s m a r k t  und in dem grofien Miflyerhiiltnis 
zwischen Nachfrage und Lieferung etwas iindorte, war 
das leider nur in einem fiir dio Versorgung dor Vcr- 
braueher nooh weiter ungiinstigen Sinne der Fali. Dio 
Brennstoffabgabon an den Vielverband wurden im De
zember wesentlieh groCer und ferner muBto das Syndikat 
naeh wie vor der Vcrsorgung der Eisenbahn seine vor- 
nehmste Aufmerksamkeit zuwtenden. Dio Verbrauehs- 
beteiligung dor Hiittenzechen blieb wio im Yormonat 
stark besolmitten, um fiir andere Yerbraucher Kohlen 
froizumachen. Konnten unter den bestchenden Forder- 
verhaltnissen und bei der groBen Nachfrage selbst die 
Unternehmen und Anstalten, die fiir offentlieho Zwecke 
arbeiten, wie Gas-, Elektrizitiits- und Wasserwerko, 
Krankenhauser usw., nur ganz unzureichend mit Hciz- 
stoffen beliefert werden, so fehlten Kohlen und Koks 
fiir dio ubrigo Industrie und fiir don Hausbrand in don 
meisten Fiillen emfach iiberhaupt. Es horrsehto also 
eino Brennstoffnot, dio ohne Beispiel ist. Auch fehlt 
bedauerlichcrweiso jedes Anzeiohen dafiir, daB in absch- 
barer Zeit eino Besserung zu orwartęn ist, zumal da im 
Dezomber die Forderleistung nicht anstieg. Zwar zeigto 
dio Dezember forderung gegen Norember ein geringes 
Mehr, aber dies cntspraeh nicht dom Zuwachs an Berg- 
leuten, so daB dio Leistung je Mann und Schicht sogar 
zuriickging.

Im  Berichtsmonat wurden erneut Vcrhandlungon 
gepflogen, urn fiir dio Zeit vom 1. Januar 1920 an eine 
angemessene Erhohung der Verkaufspreiso fiir Kohle, 
Koks und Briketts durohzusetzen. Dio Verhandlungcn 
init don maBgobendon Stellon fiihrtcn daliin, daB unter 
Berueksichtigung der hoheren Rohstoffproise, insbesondero 
fiir Holz und Eisen, und eines Betragcs, der zur Sehaf- 
fung von Bergarbeitcr-HoimstiUten und fiir dio Lieferung 
billigor Lobensmittel an Bergarbeiter, dio Ueberscliiehten 
vorfahren, dienen soli, Preisaufschlage bewilligt wurden, 
dio fur die Zechen allerdings nur —  nach Abzug der Bo- 
triige fiir Stouern und fiir die obengenannten Zwecke —  
eino Erhohung von 7,50 JL jo Tonno bedeutot. Fur die 
Zeit vom 15. Januar 1920 an ist eino weitere Erhohung 
der Preiso geplant, und zwar iat der weitere Aufachlag 
dazu bestimmt, dio Mittel boreitzustellen, um die jetzige 
Forderung zu erhalten und die Friedensforderung wieder 
zu erroichen. E in BesehluB hieriiber ist aber noch nieht 
gefaBt, weil die Unterhandlungen noch nicht abge- 
sohlossen sind.

Aut dam E r z  m a r k t  trat keine Besserung ein. Dio 
ungiinstigen Verkehrsverhaltnisso und die allgemeine 
Knappheit an Kohlen und Koks fiihrten dazu, daB die 
Forderung auf den Gruben teilweise eingeschriinkt wer
den muBte und der Erzversand nur ungeniigend erfolgen 
konnte. Der Yersand an Biiltener Erzen blieb weit hinter 
der Soli ziffer zuriick. Der Borgbau im Siegerland sowie 
im Lahn- und Dillgebiot litt unter den obenerwahnten 
Schwierigkeiten stark und die Betriebsvcrhiiltnisse vor- 
sohleohterten sich von Tag zu Tag. Die NovemberfSrde- 
rung im Siegerland ergab bercits gegenuber den Vor- 
monaten einen Ausfall von etwa 20 % , dem im Dezembcr 
ein weiterer Riiokgang folgte, da die Gruben die eingehen- 
den goringen Brennstoffmengen zur Wasserlialtung be- 
nutzen muBten. Der Siegerliinder Eisenstein-Verein er- 
hohte ab 1. Dezember seine Erzpreise wesentlieh, und 
zwar um 50 JL fiir r ihen und 75 JL fiir gerosteten 
Spat. Das Reichswirtschaftsministorium hat eine Nach- 
priifung ier Selbstkosten bei den Gruben veranlaflt und 
behiilt sich die Entseheidung iibt-r die Preiserhohung vor. 
Auch die Gruben des Lahn- und Dillgebietes haben vom
1. Januar 1920 ab eine Erhohung der Erzpreise in Aus- 
sicht genommen, dereń Genehmigung durch die Behiirdo 
gleichfalls noch aussteht.

An ausland;schen Erzen wurden an die Werke im 
besetzten Deutschland im Berichtsmoflat 181532 t  Mi- 
nette aus Lothringen und Lujremburg versandt. Die 
Einfuhr blieb damit im Vcrhaltnis zu den Kokslieferungen

um 78 753 fc gegen diese zuriiok. Das bedeutet eine 
Gesamtunterlieferung von 368 974,5 t am 1. Januar 1920 
seit Beginn der Lieferungen. Die Regelung der Minette- 
preise stoht immer noch aus. Bei der Einfuhr von Schwe- 
denerzeri machte sich die Ostseoblockado weiterhin hem- 
mond bemerkbar. Abgesehen von oinigen Erzdampfern 
kamen imDozember aus Schweden nonnenswerte Mengen 
nioht herein. Dio Preise fiir Sohwedenorze bewegten 
sich in iihnlioher Hohe wio im Vormonat. Dio Erzaus- 
fuhr aus Spanien stockto ebenfalls noch vollkommen, 
was in den auBerordentlich hohen Preisen hauptsachlieh 
fur Fracht, aber auch in dem Mangel an Schiffsraum 
begriindet liegt. Die Preiso wurden mit 12 M je Ein- 
heit Eisen frei Ruhr genannt, wobei fiir die Fracht 30 
bis 35 Schilling je Tonne von Spanien bis Rotterdam 
boreehnet sind. Das Geschiift in hochprozentigen Man- 
ganerzen entwickelto sich im Beriehtsmonat ebenfalto 
wegen der hohen Preiso sehr sehleeht. Auch hierbei 
spielten die auBerordentlich hohen Fraohtsatzo eine aus- 
sehlaggebende Rolle. Verkiiufe wurden fast nur in Braun- 
stein fiir chemische Zwecko getiitigt. Eb wird mit der 
Moglichkeit gerechnet, daB demnachst aus Georgien 
Manganerzo liereinkommen.

D e r S c h r o t t r a a r k t  zeigte das gleioiie Bild wie 
im Vormonat. Dio Preiso zogen weitoi- an. So kostet 
z .B . Kornschrott 1300 bis 1400 .ft. Dio Bestrebungen 
des Reichswirtsehaftsministeriums, einen Selbstverwal- 
tungskorper fiir die Eisenindustrie einzuriehten, werden 
auf die vorhandenen Bestrebungen, eino neue Organiea- 
tion der Schrottverbrauoher zu sehaffen, nicht ohne Ein
fluB bleiben.

Auf dem R o h e i  s enmar  k t waren dio Verhaltnisse 
sehr unbefriodigond, weil die Erzeugung der Hochofen- 
werke durch Koksmangel und Verkehrssohwierigkeitcn 
stark beeintrachtigt blioben. Die Nachfrage war stiir- 
misoh und konnte nioht annahemd befriedigt werden, 
Der Auslandsmarkt lag fest bei weiter anziehenden Preisen.

Die Geschiiftslage fiir E r z e u g n i s s e  des S t a h l 
we rk s- Y  er b a n de s  blieb gegen den Vormonat un- 
verandert. In  Halbzeug erfolgten auch im Dezember 
keine nonnensworten Lioferungen. Der groBe Bedarf an 
Eisenbahnoberbaustoffen in siimtlichen Profilen konnte 
nicht befriedigt werden, da die Kohlenzuteilung an die 
Werko weiter vermindort wurde und diese daher ihre 
Erzeugung noch starker einschriinkten. Solango der 
Rohstoffmangel anhiilt, wird es nicht moglich sein,'die 
dringendo Nachfrage zu befriedigen. Infolge dor Ein- 
schrankung in der Brennstoffrersorgung der Werke ging 
auch in F o r m  e i se n  die an sich goringo Erzeugung 
weiter zuriick. Neue Auftriige konnten ebenfalls nur id 
cinzelnen Fiillen untergebracht werden, da die Werke 
nach wio vor mit Riicksioht auf die ungokliirten Verbands- 
vcrhaltnisso und in Anbetracht der erheblichen Auftrags- 
riickstando zuriiekhaltend waren. Die Dezemberpreise 
wurden vorliiufig auch fiir Januar 1920 beibehalten.

Die Erzeugung in r o l l o n d e m  E i s o n b a h n z c u g  
hielt sich in den Grenzen des Vormonats, da im De
zember noch groBere Mengen weiter verarbeitet und zum 
Versand gebracht werden konnten, die aus der Erzeu
gung der vorhergehenden Monate stammten. Das Fehlen 
der nijtigen Rohstoffmengon wird sich aber in den 
niiehsten Monaten in vollem Umfange bemerkbar machen, 
was um so bedauerlicher ist, ais neben der zu cr- 
wartenden unzulanglichen Deckung des Inlandsbedarfś 
den Werkcn auch dio Moglichkeit genommen wird, sich 
in verstarktem Mafle der Ausfuhr zuzuwenden. Die in 
letzter Zeit sich mehrendeti ernstlichen Anfragen fur den 
ausliindischen Bedarf lassen zur Geniige erkennen, daB 
Gelegenheit Torhanden ist, deutsches Materiał in reich- 
lichen Mengen und zu lolinenden Preisen dem Auslande 
zuzufiihren; indessen seboitern die meisten Bemiibungen 
zur Erlangung solcher Auftriigo, da dio Industrie nicht 
in der Lagę ist, neben der rechtzeitigen Deckung des 
lnlaudsbedarfs auch dem Auslande annehmbaro Liefer- 
fristen einzuriiumen.
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Dio Lago auf dom S ta b  o is onm  a rk  to yorsclilim- 
merte sich im Dezember bedeutend. Neue Auftrage von 
Belang konnten die Werko nicht hercinnohmen, yielmehr 
muBten einzelne Betriebo den Vcrkauf wegen der groBen 
Belastung und der geringen Erzeugungsmoglichkeit fast 
ganz einstellen. Schuld an diesen Zustanden trugen auch 
hier wiederum yerkurzto Aibeitszeit, Kohlenmangsl uud 
Yerkehrsachwierigkeiten.

Dor Inlandsprois fiir Stabeisen betriigt seit. dem
1. Dezember 1919 1745 j t  je Tonne fiir Stabeisen in 
Thomasgiito, m it einem Aufschlag yon 75 M jo Tonne 
fur S.-M.-Gute. Die Preiso auf dem Auslandsmarkt zeig- 
ten ebenfalls stark anziehende Tendenz. Ala Ursacho 
hierfiir ist dio allgemeine Eisenknappheit anzusehen, die 
wiederum ihren Ursprung in der auf der ganzen Weit 
herrsohenden Kohlenknapphcit hat. Der Bodarf des Aus- 
landes an Stabeisen ist sehr dringend. So mehren Bieh 
in Deutschland von Tag zu Tag Anfragen aus England 
nach Stabeisen und anderen Walzwcrkserzeugtiisscn, wo- 
gegen sich englisehcr Wettbewerb auf dem europaischen 
Markt kaum bemerkbar macht. Auch Frankreich spielto 
in den letzten .Monaten ais Wettbewerber keine Rolle, 
doch sollen sich die Erzeugungsyerhaltnisse der franzii- 
sischcn Werko sehr yerbessert haben. So erfolgten kiirz- 
lieh groBere Lieferungen nach der Schweiz und Holland, 
so dafi in absehbaier Zeit wieder mit yerstarktem Auf- 
treten der Franzosen am Weltmarkt gerechnet werden 
mufl. Die Vereinigten Staaten yon Nordamorika ont- 
falten auch schon wiedor eino groBere Ausfuhrtatig- 
koit; alle Berichto melden dio yollstiindigc Besetzung 
der Walzwerko mit Auftragen fiir Ueberaee, insbesondere 
fiir Japan, lndien, Australien, Siidafrika und die siid- 
amerikanischen Staaten. Von europaischen Staaten tritt 
England in Amerika stark ais Kaufer auf.

Die Beziehungen Deutschlands zu soinon alten iiber- 
sooischen Abnehmern kniipfen B ich  auch langsam wiodor 
an. Es liegon schon eine ganzo Reihe -yon Submissions- 
aufforderungen iibersecischer Staaten vor, die yor dem 
Kricge ihren Bedarf in grofltem Umfange in DeutBch- 
land gedeckt haben. Der Stah werks-Verband hat dio 
Preise neuerdings wieder geiindert und yerlangt heute 
fiir Lieferungen nach Holland 230 Gulden, nach Diino- 
mark 475 Kronen und nach der Schweiz 500 Franca 
ie Tonne.

Nach G r o b b l e c h e n ■ herrschte fortdauernd rege 
Nachfrage, dio auf keine Weise befriedigt werden konnto. 
Dio Erzeugung ging infolgo Kohlen mangels noch mehr 
zuriick, eine Besserung ist yorlaufig nicht zu erwarten.

Die Verhaltnisse auf dem F e i n b l o e h m a r k t  sind 
unyerandert geblieben. Durch dio grofle Eisf-nnot war 
ea yolbtiindig unmoglicb, die Nachfrage auch nur an
nahernd zu befriedigen, zum&l da auch die Kohlenbe- 
lieferung der Werko yollig un^.ureichend war. Wenn die 
Erzjugung wenigstens b i weit gesteigort wrerden soli, daB 
der allernotwcndigate Bedarf gedeekt werden kann, so 
ist eino bessere Belieferung mit Kohle und Ilalbzeug 
nnerlafilich. Aus dem Auslando lag rego Nachirago yor, 
die, ebenso wie der Intandshedarf, nicht befriedigt werden 
konnto. Die Preiso erfuhren nennenswerte Steigerungen 
und durften in nacbster Zeit weiter anziehen.

Auf dcm Markte f i i r s o h m i e d e e i s e r n e R o h r e n  
trat eine Besserung der Terhiiltnisse im Berichtsmonat 
nicht ein. Die Werke litten besonders unter Mangel an 
Kohlen und Rolieisen und Bah >n sich daher zu < rheb- 
lichen Betncbseinachrankungen gezwungen; ja es lieBen 
sich sogar yollige Stillegungen nicht vermeiden. Die 
Ausfiihrung der in rebhlichem MaBj nach wie yor ein- 
gehenden Auftrage konnto unter diesen Umstanden nur 
sehr unbefriedigend fortachreiten, wodurch die dringet de 
Nachfrage nach Rohren noch weitere Verstarkung erfuhr. 
Die Preise blieben im Laufe des Dezombor unyerandert, 
obwohl sie kaum d e Selbstkoaten deckten.

Fiir G u f l r o h r e n  bestand im Dezember lebhafto 
Nachfrage aus dem Inland und aus allen Teilen des Aus- 
landes und yon UeŁersee. Die Erzeugung blieb dagegen

unter den gegenwartigen schwierigen Yerhaltnissen be- 
achriinkt und wird dies auch in absolibarer Zeit bleiben, 
so daB den Lieferungsanspruchen nur zu einem kleinen 
Teil geniigt werden kann. AuBerdem litten dio Belriebo 
und der Absatz wahrend d?s ganzon Monats unter der 
yoltig unzureichenden Wagengestellung. Der bolgiBche, 

franzosische und englische Wettbowerb machto sich auf 
dem Aualundamarkto mehr und mebr ftihlbar. Die 
Ausfuhr-Vereinigung des deutschen GuBrohr Verbaodea 
ist zur Aufiosung gckommon und dio einzelnen Werke 
sind im Verkauf naoli dom Auslande wieder voll- 
kommon frei. Dio Preiso yorfolgten weiter eine stark 
Bteigendo Richtung und konnten den erhohten Gestehungs- 
kosten angepaBt werden.

Die Erzeugung der G r a u g i o B e r e i o n  yermochte 
nur teilweiso die fortgesetzt sehr erheblichen Lieferungs- 
anforderungen zu decken. Dio YTerkaufsproiso standen 
im Einklang mit den sprunghaft steigenden Selbstkosten.

Die im Vorberiohte ausgesprochene Befiirchtung, 
daB dio W a l z d r a h t o r z e u g u n g  des Monate Noyem
ber hinter der des Monats Oktober zuruckbleiben wiirde, 
hat sich leider yerwirklicht; die Erzeugung war insgesamt 
rund 9000 t niedrigor. Wio sich das Bild fiir den Monat 
Dezember gestalten wird, kann im Augenblick nicht m it 
Bestimmtheit gesagt werden, weil dio Endzalilen des 
Monats Dezember noch nicht yorliegen, So viel laBt sich 
aber schon sagen, dafi gunatigaten Falles kein weiteror 
Ruckgang zu yerzoichnen sein wird. Erfreulicherweise 
War diejenige Menge Walzdraht, die zum Verkauf an 
die Walzdrahtyerbraucher in die Verfiigung der Deutschen 
Drahtwalzwerko Aktiengesellschaft alimonatlich iihergeht, 
im Monat Dezember zu einem nicht unwesentlichen 
Teile hoher, ais in dem aufierordentlich schlechten Vor- 
monate, obwohl natiirlich bei weitem noch nicht die 
Menge erreicht wurde, die fiir eino in etwa auskommliche 
Versorgung der Drahtziehereicn erforderlioh wiire. Dieae 
etwas hohero Versandziffer im Monat Dezember diirfte 
wohl darauf zuriickzufiihren sein, daB dio Walzwerke, 
dio teilweise ihro WalzenstraBen wahrend der Feattage 
und dariiber hinaus bis in die ersten Tage des Januar 
aufior Botrieb gesetzt hatten, in den letzten Tagen yor 
dem Feste alles herausschafften, was eben herauszu- 
aehttffen war. Gan? betrachtlicho Mengen. Fertigwaren 
muBten bei den Werken wieder auf Lager genommen 
werden, weil die Wagengestellung, besonders in 
G-Wagen, durchaus unzureichend war. Die Befiirch- 
tung, daB die Durchfuhrung der vom Reichskohlen- 
kommisaaryerfiigtenweiterenEinschrankung des Kohlen- 
yerbrauchs und auch der standig empfindlioher wer- 
dende Rohstoffmangel noch acharfere Folgen zeitigen 
wiirden, je weiter wir in den Winter kommen, ist be- 
dauerlicherweise zur Tatsache geworden. Nicht nur 
viele mittlere und kleinere Betriebe lagen atill, sondern 
auch eino Reihe groBer gemischter Werke muBte wegen 
Kohlen- und Halbzeugmangel die Betriebe fiir langere 
Zeit achlicficn, andero yermocliten sie nur mit groBen 
Einschrankungen aufrecht zu erbalten. In  yielen Be- 
trieben fehlte es auch noch neben Kohle und Halbzeug 
an sonstigen wichtigen Uerstellungsmitteln, wie Schwefel- 
sśiure und Kalk. Dio Nachfrage nach Drahten und 
Drahterzeugnissen war im In- und Aualande fortgesetzt 
rege; eine Aenderung hierin ist fiir absehbare Zeit nicht 
zu erwarten. Die Preise fiir Walzdraht, Drahte und 
Drahtorzeugnisse haben im Herichtsmonate keine Aende
rung erfahren. Fiir den Monat Januar iat die Preislage 
noch nicht gekliirt,

Infolgo der unzureichenden Belieferung mit Brenn- 
sloffen waren au>li die S t a h l g i e B e r e i e n  nicht mehr 
in der Lage, den Bedarf an StahlformguB friatgemafi 
zu dseken. Neben dem stcigenden Inlandsbedarf hielt 
die auBerordentlicli starkę Nachfrage aus dem neutralen 
und bisher feindlichen Aualande an, das zum Teil schon 
hohere, ais die vom Verein deutscher Stahlformgiefiereien 
festgesetzten Auslandspreise bewilligte und auch aus- 
roichende Lieferfristen gewahrte. Um fiir das Inland
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Monat

November

Monat

Dezember ;

f. d. t f. d. t
Kohlen und Kuks: J i
F la m m ftS rd e rk o h le ................... 77,60—7!>, 10 86,00 - 88,40
K o k s k o h l t : .................................. 79,10 — 80,90 88,10—89,90 ;
H o c h o fe n k o k s  ........................ 113,15 126,65
G le B e r e ik o k s ................... ....  . 113,75-118,55 127,25-182,05]

Erze:

Kohspat*) . . . . . . . . . 79,10 129,10 1
G e rtis te te r  Spafce isenste in1) . 118.40 193,40
Mangan ar mor oberh. B raun- 

e lsena te in  ................................. 61,00 61,00
Mangan h a It ig o r  oberh. B ra u n *  

e isen s te in :
1. S o r te ......................................... 60,00 60.00

65,00 65,00
N assauor lio te isensfce in ,

45% Eisen ab Grube . . . . . U 7,GO 67,50
30% Eisen ab Grube................... 35,00 35,00

Brley-M indŁfce, 37—38% Einen 
ab Grube ...................................... 2)23,50 Fr. *) 23,50 Fr.j

Roheisen:

G ie fie re iro be ise n  

Preise > /  Nr’ * ........................ ł>52,50 914,50 1

*b u u t“ = \ h L ™  t - : : : : :
651.50
735.50

913,50 j 
1171,50 ;

Bessem er ab Hiltte . . . . . 735,50 1171,50
S ie g e r la n d e r  Q u a lita ts-

P u d d e le is e n  ab Siegen . . . 577,00 826,00
S ta h le is e n , weifles, mit nicht 

Uber 0,1 % Phosphor, ab Siegen . 577,00 826,00
T hom as eis en mit mindestens

1,5 % Mangan, ab Brcbach . . . 603,00 - 3> i
Dasselbe, ohne Mangan. . . . . __
S p ie g e le lse n , 10 bis 12 %, ab

S iegen ...........................................j 623,00 89.6,00 |
L u ie m b u r g e r  ? o d d e le is e n

ab B reb ach ................................. 592,50 3)
L u se m b u rg e r  G ieD cre ie isen  1 

v Nr. m  ab B re b a ch ................... ,
; 1

603.00 | j

Wcrgewalztes und gswalztes Eisen:
R o h b lH c k e ................... ....  . . - 755,00 1430,00
V orgewaT»te B lłScke . . . . 790,00 1160,00
K n i i p p e l ...................................... ! 825,00 1500.00
P 1 a t i n e n ...................................... 1505,00
S ta b e ise n , Inłand. ab Ober-

995,00 1745,00 !
B a n d e i s e n .................................. 1100,00 1925,00 1
Tr&ger ab Diedcnhofen:

fUr Norddeutschland . . . . . ! 965,00 1715,00
fUr SliddeutsclihiiLd................... 988,0.0 I 1718,00 ]

K e sse lb le c h e , Inlaud, ab Essen 1230,00 2370,00 j
G ro b b łe c h e , Inłand, ab Essen . 1185,00 | 2235,00 J
M it te lb le c h e . In  land, ab Werk . 1320,00 | 2520,00
F e in b le c h e . Inłand, ab Werk 1385-1410 ! 2585—2610 i
F lu B e ise n - W a łz d ra h t , Inłand,

ab W e r k ...................................... 1200,00 2000,00 '
G eaogener b la n k e r  ITan.de ls« ;

d r a h t  . . , ............................. 1450.00 2450,00
Y e r z in k te r  I la n d e ls d r a h t . . ; 1850,00 2950,00 i
S ch rauben-  u. N ie te n d ra h t  . 1570,00 2700,00 ;

1750,00 2800,00 
\ L

dio Verknufspreiae in das richtigo Verhaltnis zu den 
dauernd steigcnden Selbstkosten zu bringen, hat der 
Vorcin eine allgemcine Regelung der Preise in die Wcge 
geleitet.

Im  M a a o h i non  b a  u hat sieh die Lage seit dem 
letzcn Berichtc wenig geandert. Die Besehiiftigung der 
Maschinonfabriken war befricdigcnd, doeh wirkten Eisen- 
und Kohlemnangel fortgesotzt sehr uńgunstig auf dio 
so notwendige Steigerung der Erzeugung ein. Die dureh 
Erzielung hoherer Auslandspreise orwartete allmahliche 
Besserung der- Verhaltnis.se erlitt durch die plotzliche 
auOerordentliehe Prcisstcigerung fiir Eisen und Stahl 
im abgelaufenen Monat einen erneuten Riieksohiag. da 
dio Masohinenindustrie, die mit langfristigen Auftriigen 
rechnen muB, vielfach nicht imstande war, sich diesen

Verkaufsgrundproise. Dio Geńehmigung der De- 
zemberpreiso durch das Reichswirtschaftsministerium ist 
noch nieht erfolgt.

-) Der Preis wird franzoaiseherseit.s yerlangt, ist aber 
yon dor deutschen Industrie noch nieht genohmigl worden.

3) Keine Noticrungen.

Preisstcigcrungcń elastisch anzupassen. Allgemcin herrscht 
daher in ihren Kroisen der lebhafte Wunseh, daB die 
eisenseha)fende Industrie bei ihrer Prcispolitik die anders 
gearteton Yerh&ltuisso dor wciterverarbeitcnden Industrie 
besonders beriicksichtigen mochte, und dalł boi den Ver- 
handlungen iiber die Preisfestsetzung die Belange der 
Maschinenfabriken in einem iliror Bedeutung entsprechen- 
don MaBe zur Geltung kommen muCton.

Fiir m i t t l e re  und  groCe Werkzcugmaschinen ,  
Maschinen fiir B le c hboa r be i t u ng ,  fiir Walzwerks- 
ad jus tagen ,  Sch i f f sbau  usw. lagen die Verhalt- 
nisso gegen don Vormonat im wcsontliohon unveriindert. 
Die Erzeugung erfuhr jedoch weitero Hemmungen und 
Stiirungen infolgo Kohlenmangels und des Fchlens der 
bonotigten Rohstoffe, der Gufi- und Sehmiedestuoke. 
Untor diesen Umstandcn und in Verbindung mit den 
noch nicht abgesehtossenen Preisstcigerungen fiir Roh- 
stoffo bricht sich immer mehr dio Erkcnntnis Bahn, dafl 
fiir nooh zu erbauendo Maschinen auch die sehr vor- 
sichtig ermittclten yoraussichtlichen Selbstkosten und 
Verkaufsprcise koinen Schutz mehr bieton konnen gegen 
empfindlieho Yorluslc, und daB deshalb der Erzeuger 
das Fabrikationsrisiko nicht allein tragen kann. Diese 
Auffassung, vor allem auch dem Ausland gegeniiber mit 
Nachdruck yortreten, hat bowirkt, daB der Ausliinder, 
um iiberhaupt belieferfc zu worden, in steigendem MaBe 
VertrSge mit sog. Gloitpreisen, die vor kurzem noch 
yerpont waren, abschlisBt.

Dio im Dezember giiltigen Preise, verglichen mit 
den Preisen des Vormonates, sind in nobenstehender 
Zahlentafel zusammengestellt.

I I .  MITTELDEUTSCHLAND. —  Die Naćhfrage 
naeh Erzcugnissen der Eiscnindustrie trat im Berichts- 
monat in einem Umfange auf, der sie in ein starkea 
MiByerhiiltnis sowohl zu der Erzeugungsmoglichkoit wie 
der Erzeugung an und fiir sich brachte. Eine Aenderung 
in diesen Verhaltniasen ist so langc nicht zu erwarten, 
ais es den Werken an Brennstoffen und an Roh- und 
lictriobsmaterial fehlt. Dio Beschaffung der Rohstoffe 
aber und aller sonstigen Bctriebsmaterialien wird immer 
schwieriger.

Dio G r u b e n b e t r i o b e hatten im Dezember unter 
den WitterungseinflDssen sehr zu leiden, denen vor allen 
Dingen die stark abgenutzten maschinellen Einrichtungen 
nicht mohr stand hielten. So nahmen dio Storuńgen 
kein Ende und die natiirliehe Folgo waren dann weitere 
Forderungsausfiille mit ihren Nachwchen. Die Werke 
hoffen auf eine baldige Erhóhung der Kohlenpreisc, denn 
sie sind nioht mehr in der Lage, die erlieblichen Ver- 
luste auf sich zu nehmen, die ihnen bei der jetzigen 
Botriebsweise fortgesetzt entstehen. Dio Preiso fiir Braun- 
kohlen und ebenso fiir Steinkohlen blieben bishor un- 
yerandert, obwohl zwischenzeitlich dio Ldhno der Ar- 
beiter und dio Gehalter der Beamten heraufgesetzt 
werden muBten. Weitere Lohnsteigerungen stehen beyor, 
denen nachzukommen den Gruben nur moglich sein wird, 
wenn eine erhebliche Erhohung der Kohlenpreisc erfolgt.

An R o h e i s e n  herrschte auf den Werken des Be- 
zirks grofier Mangel, und die Werke wissen nicht, wic 
langc sie den Ausfall noch ausgleichen konnen. Der 
Zeitpunkt riickt. immer naher, zu dcm sie sich zu einer 
Betriebseinstellung gezwungen selicn werden. Bisher 
konnte der Betrieb wenigstons beschrankt aufrccht cr- 
halten werden. Die I^age des A l t e i s e n m a r k t e s  ist 
auflerordentlich yerworren. Dio yon den Werken aufge- 
stellte Bedingung, NeueiBenlieferungen nur gegen Riick- 
licferung eines gewissen Prozontsatzes Schrott yorzu- 
nehmen, fiihrte zu einem Wettlauf nach Schrott zwisehen 
den bisherigen Altcisenhandlern und dem Neueisenhandel 
mit dem Ergebnis, daB die Verkiiufer yon Schrott ihre 
Bestande zuriicklialten und nur gegen Neueisen heraus- 
geben. Es ist unbedingt erforderlich, daB sieh die Werke 
iiber den Einkauf von Alteisen wieder nntereinander yer- 
stiindigen.
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Dio Ausnutzung der S t a b o i s e n b e t r i e b e  war 
wegon Kohlen- und Betriobsstoffinangels nicht moglich. 
Dio geringcn Mongen, die von seiten der Wcrke im 
DezemlKsr den Yerbrauchern zur Verfiigung gcstellt wer
den kona ten, roichtcn bei weitem nicht aus. Die Stab- 
eisenwerko sind bemiiht, zunachst den Bedarf der fiir 
unser Wirtschaftsleben wichtigsten Betriebe zu boriick- 
sichtigen, d. h. Eisen fiir den Wagen- und Lokomotirbau 
zur Vcrfiigung zu stellcn, Fiir dio Maschinenfabriken 
und Konstruktionswerkstatten blieb unter diesen Um- 
standen nur ein ganz geringer Rest iibrig,

Auf dem Markt in G r o b b l e o h e n  lagen die Ver- 
haltnisso nioht anders.

Auch die Anlieferung von F e i u b l o e h e n  vcrinin- 
derte sieh fortgesetzt infolge der Befcriebaoinschrankungon
i lor Feinblechwalzwerke.

Gas - u n d S i e d e r o h r e n  konnten gleicbfallsbei wei
tem nicht in den angoforderten Mengen geliefert werden.

Den E i s e n g i o B e r o i e n .  fehlte os zu einer besse- 
ren Ausnutzung ihrer Anlagen an Roh- uud Brennstoffcn 
und dio Erzeugung deokte bei weitem nicht den Bedarf.

Dio S t ah 1 gieB ore i cn hatten mit den gleichen 
Schwierigkeifcen zu ka-mpfen; auch sie wurden in der Lage 
sein, mehr zu leisten, wenn sie ihre Betriebe in einiger- 
maflen ertriiglichem Umfange aufrecht erhaltcn konnten.

Die K o n s t r u k t i o n s w o r k s t i i t t e n  litten zum 
groflten Teil unter Mangel an Auftriigen. Dio Bosteller 
halten damit zuriick, weil sie vielfach der irrigen 
Meinung sind, daB in absehbarer Zeit ein Zuriick- 
gehon der Preise zu erwarten sei. Einige Werko sollen 
et was flottor fiir das Ausland- boschaftigt sein, doch sind 
diese Gesohiifte dem Vernehme» nach noch zu altcn 
niedrigon und dazu fosten Preisen abgeschlossen.

Dio mit der Herstcllung von E i s e n b i h n z e u g  be- 
schiiftigton Wcrke litten unter den gleichen Er/eugungs- 
schwierigkeiten, wie die gesamte Eiseninduetrie, so daB 
vor allcn Dingon die Privatbetriebe nicht genugonde 
Mengen Rader und Radsiitze erhalten konnten,

I I I .  NORDDEUTSCHLAND UND D IE  KOSTEN- 
W ERKE. - Der Monat Dezember verbesserte die Lage in 
Norddoutschland und an derKuste keineswegs. Die Brenn- 
stoffversorgung ging weiter zuriick und der Eisenhunger 
eerscharfte sieh boi den Yerbrauchern noch mehr. Die 
Eisenhandler sowohl ais auch die Schiffsworften und 
Maschinenfabriken wurden mit Walzwerkserzeugnissen 
weit schlechter versorgt ais in den Vormonaten, Nord- 
deutschland und insbesondere die Kflstenplatze hatten 
im Beriohtsmonat noch ganz besonders zu leiden, da 
auBergewohnliche zeitweise Giitersperren angeordnet wur
den und der dadurch entstandene Ausfall an Bronn- 
stoffen nicht einzuholon war, Ein weiterer Riickgang 
in der Bronnstoffyersorgung der Kiistenplatzo muB die 
schwerston Folgon nach sieh ziehen.

Dio Ostseobloekade ist vom Vielvcrbande bis heute 
immer noch nioht- endgiiltig aufgehoben worden, nur ist 
sie insofom gomildort, a!s man jetzt auf besonderen 
Autrag yon Fali zu Fali Gelsitseheino herausgibt. Nach- 
detn jetzt dio englisehon Kriegsschiffo aus der Ostsee 
zuriickgerufen sind, steht zu erwarten, dafl die Btockade 
endgiiltig anfgehoben wird.

p ie  See- und FluBfrachten zogen weiter an und 
haben eine ersehreckende Hohe erreieht.

Ob die kommonde Zeit durch die Ratifikation des 
Friedcnsvertragcs fiir die Kiiste und im Frachtcnmarkt 
eine Aenderung bringen wird, bleibt abzuwarten.

Roheisen-Verband, G. m. b. H., Essen-Ruhr. — In der
Mitgliedervcrsammlung des Roheisen-Vorbandesvom 7. Ja 
nuar 1920 wurde iiber dis Marktlage berichtet und auf dio 
Schwierigkeitcn hingewiesen, die bei den Hochofenwerken 
infolge dor ungoniigenden Koksvorsorgung entstanden sind. 
Die schlechte Belioferung der Hoehofenwerke m it Koks hat 
zn einer erhebliohen Einschrankung der Roheisenerzeugung 
gefubrt. Zahlreiche Hochofen miissen ausgeblasen oder 
gedampft werden, wodurch in der Versorgung der weiter- 
verarbeitenden Industrie eine wesentliche Yersehlechte- 
rung, die durch die herrschenden Verkehrsschwierigkeiten 
noch Torscharft wird, eingetreten ist. Die Yersammlung 
hat sieh weiter mit der Preisfrage beschaftigt. Durch 
die starkę Erhohung der Seefrachten ist eine wesentliche 
Vertouorung der auslandischen Erze eingetretou. Ferner 
haben die Hoohofenwerke mit einer Erhohung einesteils 
der inlandischen Erz- und Schmelzmaterialien sowie mit 
hoheren Kokspreisen und emer weiteren Steigerung der 
Herstellungskosten zu rechnen. Dio Yersaumlnng hat 
infolgedessen beschlossen, dio R  o h c i s e n p r e i  se fiir 
alle Lioferangen ab 8. J a n u a r  zu erhohen.

In  der anschlieBend“n Yersimmlung der Vertreter der 
Erzeuger, der Yerbrauoher und der Arbeitnehmer wurden 
diese Beschliissc zur Kenntnis gebracht nnd es wurde darauf 
hingewiesen, dafl ein Teil der Erhohung notwendig sei, 
um endlieh eine allmahliche T.lgung der bekannten Kre- 
dite hcrbeizufuhrcn, welche die auf den Bezog auslan- 
disoher Erze angewiesenen Werke zn Zweoken der Landes- 
Terteidigung und auf Veranlassung der Rogierung auf sieh 
nehmen muBten.

Die V e r t r e t e r  des V7o re in s  d e u t s c h e r  
M a s c h i n e n b a u - A n s t a l t o n  erhoben B e d e n k e n  
gegen  d ie  a b e r m a l i g e  Y o r t e u e r u n g  des Boh- 
e i s ens  und wiesen auf die gefahrdrohcnde Lage hin, 
in welohe die rerarbcitende Industrie hierdurch ge- 
iangen miiBte.

Naehdcm sieh der Vertreter des Reiohswirtschafts- 
ministeriums in der Versammluiig sclbst eine S t e11 ung- 
n a h m e  T o r b e h a l t o n  hatte, sind jetzt doch die

beschlossenen Preiserhohungen g e n e h m i g t  worden, 
allerdings mit Ansoahmo des Zusehlages zur Tilguag 
der Kredite fiir auslandische Erzbeziigc. Diese Frage 
bleibt noch b e so n d o re r  Verhandlung rorbehalton, 

Die P r e i s e r h o h u n g e n  stellen sioh nunmehr

wie folgt: f. d. t
fiir Gieflerciroheisen..................................auf 410,00 J l

Hamatitund phcsphorarmesStahleisen ., 547,00 J l 
„ Siegerliinder Stahl- und Spiegeleisen . „  151,00 Ji

Die ab 8. und bis Ende Januar giiltigen Grun d-
p r e i s c  ab Werk betragen mithin- f. t
GieBereiroheisen I  .................................. auf 1324.50.ft

I I I  ....................................  1323,50 .ft
H a m a t i t ................. .... . ............................  1718 50 J i
Bessemer , . . .  . . . . . . . . .  „  171S.50.,ft
Siegerliinder (Jualitats-Puddcleisen

ab Siegen „  977,00 Jl
Siegerliinder Stahleiscn 977,00 J£

., Spiegeleisen, 10 bis 12 %
Mangan, ab Siegen . . . . . . .  „ 1047,00 Jt,

Die Errlchtung von Kohlenwirtschaftsstellen in 
PreuBen. —  Nachdem der ReichswirtschaftBminister am 
30. August 1919 gemaB §113 der Ausfiihrungsbestim- 
mung yom 21. August 1919 zum Gesetz iiber die 
Regelung der Kohlenwirtschaft T o ra  23. Marz 1919 den 
Landern seine Zustimmung zur Errichtung von Stellen 
erklart hat, welche die ihm nach den Vorschriften dieser 
Bestimmungen obliegenden Aufgaben wahrnehmen sollen, 
hat PreuBen von dieser Ennachtigung Gebrauch gemacht 
und 13 derartige Stellen unter dem Namen „Koh l en-  
w i r t s c h a f t s s t e l l e n “ errichtct. Sie haben ihren 
Sitz in Konigsberg, Stettin mit Nebenstelle in Schneide- 
iniihl, Danzig (bis auf weiteres), Berlin (in den Marken), 
Magdeburg, Hannoyer. Dusseldorf, Kassel, Koblenz, 
Frankfurt am Main, Hagen mit Nebenstelle in Siegen, 
Bielefeld und Brealau. Hierzu treten noch die in Ham
burg und Brernen fiir diese beiden Liindor Torgesehenen 
Stellen, welche Teile preuBischen Gebietes mitbewirt-
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schaften, wahrend umgekehrt einige preuflische Kohlen- 
wirtschaftsstellen auch fiir das Gebiet von anderon 
Landem mitemchtet worden sind.

Aufgabe der Kohlenwirtschaftsstellen ist cs, Wiinsche 
und Antrage der Verbrauoher innerhalb ihror Bezirke 
entgegenzunchmen und an zustiindiger Stello zu Gehór 
zu bringen. Sie sind auBerdem befugt, unter Zugrunde- 
legung der yom Reichskohienyerbande festgesetzten 
Brennstoffverkaufspreise KIeinverkaufspreise festzusetzen 
oder die Gemeinden hiorzu anzuhalten. Die Stellen 
konnen von den Verbrauchern ihres Bćzirkes iiber brenn- 
s to f fw ir tB c h a f t l ic h e  Yerhaltnisso und v o n  den Handlem 
iiber ihre Lagerbestande Auskunft verlangen. Insbe- 
sondere liegt den Kohlenwirtschaftsstellen bis auf Weitercs 
die Aufgabe ob, naoh Yoracliriftcn, dio von den dazu' 
berufenen Organen der Kohlenwirtschaft herausgegeben 
werden, auf eine angemessene Versorgung der in d u B t r ie l le n  

Verbraueher innerhalb ihres Bezirkes mit Kohlen hinżu- 
wirken und fiir einen Ausgleich unter den einzelnen 
Verbrauchern zu sorgen. Ebenso erfolgt dureh sie die 
Verteilung von Elebtrizitat und Gas auf die einzelnen 
Vcrbraucher. AuBerdem haben sie auf eine tunliehste 
Erspamis und moglichst wirtschaftlielie Ausnutzung dor 
Brennstoffe hinzuwirken.

Die Kohlenwirtschaftsstellen unterstehen der bei 
dom Ministerium fur Handel und Gewerbe eingeriebteten 
ProuBisehen Landeskohlenstelle Borlin W. 9, Leipziger 
StraDo 2. Dureh diese wird dio Abgrenzung der Bezirke 
dor einzelnen Stellon bokanntgegeben werden.

Der Gesetzentwun iiber Arbeitslosenver5ieherung. —
Naehdem kiirzlieh bereits in den Tageszeitungen iiber 
den dem Reiehsministerium yorliegenden Entwurf eines 
Gesotzes iiber Arbeitslosenversicherung Mittoilungon yer- 
offentlicht worden waren, die von amtlicher Seite ais 
unzutreffend bezeiehnet wurden, entnehmen wir jetzt 
den „Geschaftlicben Slitteilungen des Reichsyerbandes 
der deutsehen Industrie" die folgende, kurz gefaBto Zu- 
sammenstellung iiber die wichtigsten Bestimmungen des 
Entwurf es.

Durch d aB  Gesetz wird ein E r s a t z  f u r  d i e  bis- 
h e r i g e  E r w e r b s l o s o n f i i r s o r g e  geschaffen. Die 
K o s  te n  tragon zu einem Drittel die Arbeitgeber, zu 
einem Drittel die Versieherten u n d  z u  einem Drittel 
das Reich und der betreffende Gemeindeverband. Vom 
Arbeitgeber Bollen unter Umstiinden Vorschusse ein- 
gefordert werden. V e r s i o h e r t  werden vom voll- 
endoten 16. Lebensjabre ab alle Arbeiter und Ange- 
stellten, soweit nicht ihr regelmiiBiger Jahresarbeits- 
yerdionst 5000 M ubereteigt. Versicherungsfrci sind 
neben „Boamten, soweit ihre Entlassung nur aus einem 
wichtigen Grunde stattfinden kann“ , nichtkranben- 
yorsieherungspflichtige Pcrsonen und solehc, dio in ge- 
werbliehen Betrieben beschiiftigt werden, welche Nebcn- 
betriebe eines land- oder forstwirtschaftliohen Betriebes 
sind. Empfiinger von Inyalidenrente oder yon Ycr- 
letztenrente sind yereieherungsfrei, wenn die Rentę zwei 
Drittel und mehr der Yollrente betragt. G e g e r i s t a n d  
d o r  V e r s i c h o r u n g  ist die Gewiihrung einer Unter- 
stiitzung bei Arbeitslosigkeit und die Bereitstellung von 
Mitteln zu ihier Yerhiitung.

Folgende V o r b o d i n g u n g e n  fiir die Gewahrung 
der Unterstiitzung bei Arbeitslosigkeit miissen erfiillt - 
sein: Die Unterstiitzung wird nur gewahrt, wenn der 
Versioherte in den zwolf Jlonaten yor dem Eintritt der 
Arbeitslosigkeit 26 Woelien hindurch Beitriige geleistet 
hat. Er muB auBerdem nach Beschoinigung durch den 
Arbeitsnaehweis eino ' p a s s e n d e  Arbeit innerhalb yon 
drei Tagen nieht gefunden haben. Ais p a s s e n d e  
A r b e i t  g i l t  j e d e  B e s c h a f t i g u n g ,  weleho dcm 
Versicherten unter billiger Berueksichtigung seiner Aus- 
bildung, seines bisherigen Bcrufes und seines Eamilien- 
stiindes zugemutet werden kann, sofern fiir die nach- 
gewiesene Arbeit mindestens der Ortslohn gewahrt wird, 
sio die Gesundheit nicht schiidigt und dio Unterbringung

sittlich bedenkenfrei ist. Eine Beschaftigung in einem 
Betriebe, in welchem Stellen infolge yon Streik -odór 
Aussperrung frei sind, braucht der Versicherto n i ch t  
anzunehmen. Arbeitslosenunterstiitzung wird binnen
12 Monaten nur auf dio D a u e r  v o n  i n s g e s a m t
13 W o c h o n  gewiihrt. Sie wird n i c h t  gewahrt, 
wrnn der Versichertc seino Stelle infolge eines Streiks 
yerloren hat, fiir die Dauor des Streiks, wenn er seine 
Stello freiwillig ohne tiifligen Grund aufgegeben hat 
oder wegen sehuldhaften Verhaltens entlassen wurde. 
Die Satzung kann bestimmen, daB in diesen Fiillen die 
U n t e r s t i i t z u n g  nach einer Arbeitslosigkeit yon 
mehr ais 3 Wochen eintritt. Dio Unterstiitzung wird 
ybm dritten Tago der Arbeitslosigkeit ab in Hohe de6 
Ortslohnes gewahrt.

Ais T r a g e r  der  A r b e i t s l o s e n  yers i che- 
r u n g  werden Kassen errichtet, welche den allgemeinen 
Ortskrankenkassen angegliedert werden. Ihre Gcschafte 
werden yon den Vorstandsmitgliedern der Allgemeinen 
Ortskrankenkasse gefiihrt. Sif> hat einen AusschuB, iu 
dem Arbeitgeber und Versicherto glcich stark yertreten 
sind. Ueberstcigen die Einnahmen der Kasso die Aus- 
gaben, so ist mindestens die Hiilfte des Ueberschusses 
zu gleiclien Teilen unter die Arbeitgeber und die Ver- 
sicherten zu yerteilen, wobei der Anteil dem Arbeit
geber in bar ausbezahlt, dem Versicherten bei einer 
offentliehen Sparkasso gutgeschrieben wird. Dio Ein- 
ziehung und Abfiihrung der Beitriigo erfolgt durch dea 
Arbeitgeber, iilinlich wio bei den Krankenkassen. Zur 
S c h l i o h t u n g  v o n  S t r c i t f r a g e n  wird ein Ver- 
sioherungsamt und ein Oberyersicherungsamt eingesetzt.

Fachgruppe der Eisen schaffenden Industrie beim 
Reich:verband der deutsehen Industrie —  Am 8. De
zember 1919 ist in Berlin dieGriindung einer Pachgruppe 
der EiBen schaffenden Industrie beim Reichsverband der 
deutsehen Industrie yollzogen wordon. Zweck derPach- 
gruppe ist dio Vortretung und Eordcrung der gemein- 
samen Belango der ihr angeschlossenen Industrieorganisa- 
tionen sowie die Herbeifuhrung eines Ausgleichs in allen 
den Fragen, in denen die Einzelinteressen der in ihr 
yertrctenen Industriezweige einander entgegenstehen. 
Dio Fachgruppe bildet ferner die Vereinigung der Ar
beitgeber fiir die Gemeinschaftsarbeit mit den Arbeit- 
nehmerorganisationen in der Arbeitgemeinschaft der 
industriollcn und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeit- 
nehmer Deutschlands.

Ueberweisungen von Giitersendungen nach dem 
Auslande. —  Dio Eisenbahnyerwaltung macht dringend 
darauf aufmorksam, daB fiir Ausfuhrguter, die der Aus- 
fuhrgenehmigung des Rcichskommissars fur Aus- und 
Einfuhrbewilligung bediirfen, dieso schon vor Auflieforung 
der Guter zur Eisenbahn einzuholen ist, um Verzogerun» 
in der Weitorboforderung der Giitor yon den Grenz- 
stationen, Verkehrsstockungen auf diesen und Wagen- 
standsgelder zu yermeiden.

Die Erhohung der Eisenpre'se in Frankreieh. —
Ab 1. Januar 1920 bat das Roheisenkontor yon Longwjr 
die franzosischen Roheisenpreiso um etwa 60 Fr. f. d- t 
erhoht. Die neuen Preise stellen sich wie folgt:

Roh- fNr- I :  395 Fr. 
j „ I I I :  390 ,.

Roh. Nr. I :  405 Fr.
I „  I I I :  400

01SeD „ IV : 397
P. L. V: 394

eisen 

P. R.
IV : 387 
V: 384

Im  AnschluB hieran hat dag Eisenkontor in Paris 
beschlossen, die Preise fiir samtliohe sehweren Walz- 
erzeugnisse um 100 Fr. f. d. t heroufzusetzen. Die Ur
sache clijser Preisaufschliige ist auf die Verteuerung des 
Hocbofenkokses zuruekzufiibren, der ebenfalls yon 108 
auf 145 F r.'f. d. t gestiegen ist.

Vorschlage der schwedischea Eisenbah-verwaltung 
um FrachtermaBigungen zum Wahle der Inlus rie —
Einor Mitteilung des Auswartigeń Anites entnehmen wir
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folgendea: Don vielseitigen Klagen der Industrie Folgę 
gebend, schliigt die schwedischo Staataeiaonbahnverwal- 
tnng der Regierung vor, daB bei den niedrigeien Tarifen 
fiir ganza Wagcnladungen die Kriegafrachtzuschlage atatt 
250 nur 200 %  betragen aollen. Damit wiirde auf den 
vor dem 1. August 1919 geltenden Tarif zuruekgegangen 
werden. Um den dadurch' entatebenden Auafall von 
etwa 12 Mili. Kr. wenigstens teilweise zu deckcn, wird 
eino Erhohung der Tarife fiir Frachtstuckgiiter und Iiil- 
giiter von 250 auf 300 %  des Normaltarifa Yorgeacblagen. 
Nach dem Voranechlag fQr 1920, dom die jetzigen 
Tarife zugrunde gelegt sind, errechnet die acbwediaohe 
Staatababn einen UeberscbuB yon 10 Mili. Kr. Der 
Ausfall au Einnahmen duroh Horabsetzung der Tarife 
fiir ganze Wagenlaiungen allein ohne gloiohzeitigen Aus- 
gleich des Auifalles duroh andorweitige erhohte Einnahmen 
wiirde die Staatsbahn nach Ansicht der Eiaenbahnver- 
waltung wieder an dio Grenze bringen, wo mit Betrioba-

Y e r lu a t  g e a r b e i t e t  wird. V o n  diesem MiBstande will 
man unter allen Umstanden Y e r s c h o n t  b le ib e n ;  m a n  

glaubt, dies duroh die a n g e d e u te te  Erhohung der Stiiok- 
g u t f r a c h t a a t i e  zu orroiohon.

ZusammenschluB in der norwsgisohen Molybdan- 
ln ’.U5trie. — Die norwogiacho Molybdiinindustrie hat 
unter dem Kriege achwer gelitten, weil die Auafuhr 
fast ganzlioh geaperrt war. Sobaki aber die Stahl- 
induatrio wieder cinigermaBen in Gang kommt, er- 
wartet man eine aehr lebhafte Nachfrage nach Molybdan 
zur Sonderstahł - Herstellung. Am 20. Dezember 1919 
wurde deshalb in Kristiania die „A. S. N o r s k e  
M o l y b d i ł n p r o d u k t e r “ gogrundot, der bereits 16 
norwegiaoho Molybdiingruben beigetreten aind. Ea ist 
boabaiohtigt, siimtllcho wottbowerbsfiihigen Gruben an 
die Geaellachaft anzuschlieBen. Kauf und Veredelung 
von Molybdan soli auaaehlieBlieh dureh die neue Geaell- 
aohaffc erfolgen.

Bucherschau.

Ziegler.II. Fr.,Dr. med. et phil.: Die Leistungen 
knegsverletzter lndustriearbeiter und YorŚchJagc 
zur Kriegsbeschadigtenfiirsorge. Eine rollcswirt- 
schaftlieh-arztliche Studie unter Zugrundelegung 
von Erfahrungen in Lazaretten und im Kleinbau- 
werk der Siemens-Schuckert-Werke, G. m. b. H., 
Siemensstadt bei Berlin; erl. durch 28 Zahlentaf., 
20 graph. Darst. und 29 Abb. Dusseldorf: A. Bagel 
1919. (XI, 188 S.) 4°. 20 J l (zuziiglich 10% 
Sortimentsteucrungszuschlag).

Die Aufgaben der Kriegabeschiidigtenfurnorge werden 
noch fur ein ganzes Monsehonalter einen Hauptteil der 
sozialen Fiiraorge uberhaupt bilden; betriigt doch die 
Zahl der anerkannton Rentenempfanger schiUzungs- 
weise iiber eine Million, wahrend die gieiche Z ih l achwe- 
bender Verfahron ilirer Erledigung harrt. Im  Anfango der 
Entwicklung der Kriegsbcschadigtenfursorge hat man 
mit groBem Optimismus die Auffassiyig zum Ausdruck 
gebracht, daB es keiii Kriippeltum mehr gilbe und die 
Versorgung der Kriegsbeschiidigten auch hinsichtlich 
der Sicherung ihres beruflicheti Fortkomniens gewiihr- 
loistet sei. Die Entwicklung der Kriegswirtschalt und 
besondera dio Erfordornisae der Rustungaindustrie mit 
ihrer weitgehenden Verwendung von Sondermaschinen 
haben ea m it sich gebracht, daB dieser Optimiamua aueli 
in weiteren Kreiscn einen giinstigcn Nahrboden fand. 
Die Wirtachaftskrise nach dem allgemeinen Zusammen- 
bruohe hat jedoch gezeigt, daB die Frage dea beruilichcn 
Daseins der Kriegsbeschiidigten in erheblichom MaBe 
noch nicht ai3 erledigt zu bctrachton ist; beisp.elsweise 
betriigt der Anteil an arbsitslosen Kriegsbeachadigten 
unter samtlichen in Dusseldorf der Fiirsorgc anvertrauten 
Kriogsbesohiidigtcn 25 %, wilhrend die Durchschnitts- 
ziffer im Jahre 1917 fiir die Rhoinprorinz 3,4%  betrug.

Das obige Werk ist zum groBten Teil vor der Schick- 
salswende des deutschen Vblkea geschrieben worden, 
waa besondera fiir die Beurteilung der statistischon Zahlen- 
angaben wichtig ist. Zum geringeren Teil aber schwingen 
bei den Betrachtungen auch die Folgeerscheinungen 
des UmSturzes und des Waffenatillstandes bereits mit. 
Dieser Umatand beeintrachtigt den Wort der Arbeit nach 
keiner Seite, weil die grundsatzliche Erorterung, insbe
sondere iiber dio Moglichkeiten, den Kriegsbeschiidigten 
in industriellen GroBbotrieben Arbeit zu beschatfen, 
m it einem Verstandms Yorgenommen wird, wie sie nur 
ein auf dem Gebiete der Beurteilung der fachlichen 
Leistungsfiihigkeit und Betriebsfśihigkeit von Erwerbs- 
beachrankton erfahrener Fachmann durchfiihren kann. 
Gerade diese Vorbildung auf arztlichem, technischem 
und Tolkawirtschaftlichem Gebiete hat den Yerfaaacr in die

Lage geaetzt, ein zuaammenhangendes Bild iiber die Auf
gaben der Kriegsbesschiidigtenfursorge zu geben und die 
inneren Zusammenhiinge herzuatcllen, woboifreilichinanch- 
maldioGefahrreintheorctischcrGestaltung nicht ganz ver- 
mieden wurde. Yon gro Ber er Bedeutung fiir die Leser 
dieser Zeitschrift aind dio Abschnitte iiber Berufabera- 
tung, die Ausbildung und die Arbeitsbeschaffung sowie die 
eingehenden Erórterungen der Kriogabeschadigtenarbeit 
im Kleinbauwerk der Siemcns-Schuckcrt-Werke, G. m,
b. H , Berlin. Die Arbeitsbeschaffung ist das Ideal- 
ziel jeder Kriegsbeschadigtenfiirsorge schłechthin. Die 
Schwiorigkeiton, die sich hierbei ergeben, setzen sich aus 
Terschiedenen Umstanden zusammen. Einesteils iat 
die verminderte korperliche Leistungsfahigkeit infolge 
dea Kricgsschadens von Bedeutung, auf der anderen 
Seite die Organisation dea Betiiebes und der Arbeits- 
verhaltnisao i.;cht ohne Wirkung, iiuBerliche Erscheinun
gen, zu denon noch die seelische Veranlagung des ein- 
zdnen Kriegsbeachadigten und die Stcllungnahme der 
Hilfsarbcitcr und Meister hinzutreton. Eg ist nicht ohne 
Bedeutung, daB der Wechsel in der Arbeitsstellung ge
rade unter don Kriegsbcsehadigten einen begonders iiohen 
Prozentsatz erreicht, Vbn Anfang an muB der groBte 
Wert darauf gelegt werden, daB bei der Einstcllung eines 
Kriegsbcsehadigten der Arbcitsversuch nicht miBgliickt. 
Deshalb iat auch eine nur yom theoretischcn Standpunkt 
ohne Vcrbindung mit der Praxia durehgefiihrte Ausbil
dung oder Umachulung nicht nur nicht niitzlich, sondern 
geradczu schśidlich, weil bei einem Mifigliickcn des Arboits- 
yersuches ein seelischer Riickschlag bei den Kriegsbe- 
scha4igten nicht ausbleiben kann. Sicherlich sind die 
Lazarettwerkstatten yon groBem Nutzen gewesen, so- 
fern sie sich auf das Heilverfahren zur Wiederharatellung 
der Arbeitsiahigkeit beschrankten; meist aber wurden 
hier berufliche Ertuchtigungen mit ins Auge gefaBt, 
die in ihrer Endwirkung das Veraprochene nicht erfiillen 
konnten. Ein inniges Zuaammenarbeiten zwischen Be
trieb und Kriegsbeschadigtenfiirsorge, zwischen Arzt 
und Ingenieur kennzeichnet die Organisation der Wieder- 
ertiichtigungawerkatatten im Kleinbauwerk der Sietr.eos- 
Schuckert-Werke. Freilich ist der Betrieb auf Ma*sen- 
anfertigung eingestellt. Zur Zeit der Erorterung waren 
von 3400 Arbeitskriiften 2600 Fraucn und Mkdchen. 
Auf der anderen Seite dagegen wurden hauptsiichlich 
Leute m it achweren K6rperverletzungcn zur Ertiich- 
tigung iiberwiesen. Bemcrkenawcrt ist, daB die Aus
bildung nicht in einer abgeschloasenen Werkstatte er- 
folgt oder in beaonderen Lehrgangen, sondern daB der 
Kriegsbeschadigtc gleich in den Betrieb und dasclbst 
an einen geeigneten Arbeitsplatz gestellt worden ist. 
Die Erfahrungen haben gelehrt, daB eine standige Bc- 
anfsichtigung und Hilfeicistung durch Betriebslciter, 
Meister und Yorarbeiter in Yerbindung mit dem Arzte



102 Stahl und Eisen, Biicherschait. 40 Jalirg. Nr. 3.

notwendig war, bis die korperliche und seelischc An- 
passung des Kriogsbeschadigtei\ an Betrieb und Arbeits- 
platz herbeigefuhrt werden konnte. Die Anpassuiigszoit 
bctiug durchschnittlieh 4 Woehen, in schweren Fallen 
bis zu 26 Woehen, je nach Korpersehaden und person- 
licher Willenskraft. Es ist dies ein Beweis dafiir, dali in 
industricllen Betrieben auf beiden Sciten Geduld geiibt 
und Ausdauer gezeigt werden muB, und zwar sowohl 
seitens der Kriegsbeschadigten ais auch seitcns der Be- 
tiiebsleitung. Es empfiehlt sich m  grólieien Betrieben, 
einen bosonderen Beamten m it der Einstellung und Kin- 
schulung der Kriegsbeschadigten zu beauftragen, der 
auf der einen Seito siimtliche geeigńoton Arbeitsplatzc 
fiir Erwerbsbeschranktc kennt und auf (ter anderen 
Seite der seelischen Eigenart des Kriegsbeschadigten 
Vcrstiindnis ontgegenbringt. Von groBor Bedeutung ist 
aber auoh die Stellungnahnie der gosunden Arbeitsge- 
genosscn, dic besonders in der ersten Zeit durch komerud- 
schaftliche Hilfeleistungen dem Kriegsbeschadigten die 
Anpassungen an die Anforderungcn der Arbeitsstclle 
erleichtern konnen. Weitcrhin ist. es unbcdingt erfor- 
deilich, daB dio Vertreter der einzelnen industriellen 
Betriebe zu den grundsiitzlichen Erorterungen und nuch 
zu den besonderen Beratungen KriegsbcSchiidigtcr sei

tens der amtlichen Fursorgestelle fur Kriegsbeseha- 
digto hinzugezogen werden. Diese innigc Zusammen- 
arbeit zwischen don Betrieben- und der Fursorgestelle 
selbst gibt eino viel weitergehende Gewiilir fiir dic be- 
rufliehe Vcrsorgung von Kriegsbeschadigten ais alle 
gcsetzlichen Zwangsbestimmungen und MaBnahmen be- 
sonderer Ausschusse. Bei den Beratungen und Entschei- 
dungeu dieser Aussohiisse wird es meist doch nur auf einen 
Notausgleich hinauskommen, wiihrend die bewuBt wohl* 
wollende tatsiichliche Mitarbcit der Botriobsleitung, der 
Meister und der Arbeitersohaft vicl weitergehende Be- 
schaftigungsmoglichkeiten fiir Kriegsbcschiidigte ergeben 
kann. In  don groBeren Betrieben werden auch diese 
Grund9atze im wesentlichen sehon beaelitet. Zur 
Losung der schwierigen Aufgaben der Yersorgung der 
Kriegsbeschadigten ist es aber dringend wunschęnswert, 
daB diese Zusarnmenarbeit der amtlichen Fiirsorge- 
stollen m it den praktisohon Betrieben selbst immer inniger 

wird und auch diejenigen Firmcn davon Gebraueh ma
chen, die bisher sich einige Zuriickhaltung auferlegt 
haben. Gerade dieses Eintreten fiir dic Kricgsbesehii- 
digten und die Fiirsorge fiir sie wird auch in weiten 
Kreisen der Arbeitersohaft vollcs Vorstiindnis finden 
und zur sozialon Gesundung des VoIkskorpers bei- 
tragen konnen; oin Yersprechen wird hierbei cingclost, 
das denen gegeben worden ist, die m it B lut und Eisen 
die heimischen Gefilde und damit auch die heimischc In 
dustrie geschiitzt haben, Wilhdm Franzisfał,

Schriften iiber den Bolschewismus.

Vorst, Hans: Das Bolschewistische RuBland. 
Leipzig: Der Neue Geist, Vetlag, (1919). C264 S.) 
8 '. 5 M.

Luther, Arthur: Ein Jahr Bolschewismus. Leip
zig: Dr, 'Werner Klinkhardt [1919], (80 S.) 8°. 
1,35 M

(Deutsche Revolut5on. Hrsg. von Prof. Dr. H. H. 
Houben und Dr. E. Menke-Gliickert. Bd. 2.) 

Gawronsky, Dimitry, Delegierter der Russischen 
Sozialrevolution&ren Partei zur Inteinationalen 
Sozialistischen Konferenz: Die B ilanz des russi
schen Bolschewismus. Auf Grund authentisdher 
Quellen dargest. Berlin: Paul Cassirer 1919. 
(83 S.) 8°. 2,50 Jl.

Eltzbacher, Paul, (Prof. Dr.): Der Bolschewis
mus und die deutsche Zukuuft. Jena: Eugen

Diederichs 1919. (48 S.) 8°. 1,20 Jt (zuzuglicb 
20 % Teuerungszuschlag).

(Politisches Leben. Schriften zum Ausbau eines 
Volksstaates.)

Fenner, Heinz: Deutschland und RuBland. Eine 
Antwort an Professor Dr. P. Eltzbacher. Berlin 
(W. 35): Yerlag der Kulturliga [1919J. (03 S.) 8°, 
1,20 J i .

(Revolutions-Streitfr»gen. N. F., H. 7.)

Am 7. Noyetnber 1919 jiihrte es sieli zum zweitenMale, 
daB die Bolscliewisten in RuBland zur Herracluift gelangt 
sind. Ihr Sturz hat mehr ais einmal naho geschienen, und 
noch immer lialten sie sich am Ruder. Ja, es macht dcii 
Eindruck, ais ob der Bolschewismus noch an innerer Kraft 
erstarkt ist, seitdem er seinen gefahrlichsten Gegnera 
Koltschak und Judenitsch militariach kraftigc Schlage 
crteilt hat. Inzwischen zicht die kommunistische Welle 
immer weitero Kreise in der Wclt, und englische uml 
amerikanisehu Arbeiter fordem von ihren Regierungen 
sturmisch, jegliehe Einmisehung in RuBland zu unterlasscn. 
So steht das groBe Riitsel Ru Blond im Mittelpunkte des Wolt - 
geschehens. Dieses Riitsel muB aber gelosfc werden, soli 
dio Mensehheit nicht unheilbaren Schaden davontragon. 
Es wiiro verkehrt, im Bolschewismus nur eine ubcr.uis 
umstiirzlerisch geriehteto Partei sohen zu wollen. I)cr 
Bolschewismus ist mehr ais das, er ist eine ungcheuerliche 
Gegenstromung gegen die Hoehflut des „Ńationalisinus", 
der im Wcltkrieg seinen liochstcn Stand erreiohte, er ist 
dic bewuBte Auflchnung gegen alles Bcstóhondo in Staat 
und Gcscllseliaft. Im  iibrigen ist der begrifflichc Golialt 
dos Bolschewismus nicht neu. Yorst sagt ganz richtig, 
daB er in vollem Umfange sehon iii den Gcibinkcngangen 
der Sozialdemokratie zu finden ist. Was den Bolsehcwis- 
mus von dieser unterscheidet, ist nur sein gewaltsames 
Yorgeheii. Wer den Bolschewismus will, muB auch dii' 
roho Gewalt wollen.

Wio dieso Gewalthcrrschaft, die „Diktatur des Prole
tariatu", in Wirklichkcit aussieht, datur cnthaltcn dii* 
beiden ersten Buclier auf Grund personlichcr Beobach- 
tungen ihrer Yerfasser genugendo Belege. Vorst hat 
scino fur da-s „Borlincr Tage blat t "  im Spiitsommcr unii 
Herbst 1919 gcschriebcneu Aufsatzc hier gesaminclt und 
mit yerschiedenen Zusatzen lierausgegoben. Nach soiner 
Ansicht drohen der Sowjctregierung die argston Gefahrci) 
nicht von ihren zimmincngcschlosscncn innoren Foindon, 
sondern von dem standig waehsenden Druck der furehtbar 
harten wirtscliaftlichcn Lage. Die łlungcrsnot ergreift 
nicht nur die groBen Stiidto, sondorn auch weite Gebiote, 
des flachen Landcs. Alle MaBnahmen der Sowjctregierung 
konnen sie nicht bannen, koine noch so weit reichenden 
Vollnutchten odor Belohnungcn fur Angeber. Grund hier- 
fiir ist die Aussehaltung des Eigenhandels.

Wie sehr die. Lehren der Bolschewisten mit der Wirk- 
lichkeit in heftigstem Widcrspruch stehen, bewcist be
sonders dic klcine, aber auBerordentlich inhąltreiche 
Schrift. von Artur Lu the r  aus Moskau. Luther zeigt 
die Entstchung der Partei und ihre Fflhrer. Ein Lenin, 
Trotzki-Bronstcin, Radek-Sobelsohn und Lunatscharskij 
sind alles anderc, nur nicht echte Lohnarbeiter. Ilin- 
Gowaltherrschaft, die mitallen mogliehen boLschcwistisehen 
Redensarten ycrbrSmt. wird, ist nieht. die Herrsehaft der 
Jilasse, sondern eine Herrsehaft iiber dio Masse. Mit einer 
FOUe von Bclegstellen aus den Schriften Lenins und 
Trotzkis wird in Luthers Schrift der Bolschewismus in 
seinem innersten Wescn zerlegt. Lenin selbst ist nach 
Luther ein Mann von ungohcurer Tatkmft, ein schlauer 
Verschworer, der sieli nie dazu liinrciBen laBt, den ge- 
plantcn Selilag r.u friili zu tun. Gorki sugt von ihiu: 
„Er experimentiert an dem russischen Volke wie der 
Chemiker in seinem Laboratorium. Er kennt die Yolks- 
mnssen nicht, liat nie unter dem Yolke gelebt; er weiB nur 
aus Biichern, wie man tlie Massen zuni Aufbaumon bringt. 
wic mail am leichtesten ihre Instinkte cntfesselt.“  Kiiif
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andere Natur ist Trotki-Bronstein; Judo, wie dio 
meisten der fuhrenden Kommuiusten Europas: Radek, 
Sobelsohn, Simoniow, Hela Khun (Kohn), vcrfiigt er uber 
eine blendendo talmudiseho Bcredsainkoit und ist im 
iibrigen cin Sehauspieler und Maulheld.

Die Geschichto der russischen Itevolution, ihro innere 
Schwiiche, die zum Aiifkommen der Bolschewisten fiihrte, 
die bolschewistische I>andwirtsehaftspolitik und die Vcr- 
staatliehung der Industrie Schiidcrt Gawronaky,  der 
seit 1(> Jahren in der sozialistischen Bewegung sich bo- 
tiitigt und zu den linken Sozialrevolutionaren zahlt. Das 
Endergobnia, das Gawronsky zielit, ist folgendes: „Nicht 
der sozialistische Staat ist durch die Tausendo von De- 
kreten aufgebaut worden, sondern es hat sieli vielniehr ein 
yollkommencr Zerfall der Volkswirtschaft vollzogen, und 
/.war nicht ein einfaoher Zerfall, sondern ein typischer 
und deutlicher Zerfall ins Kleinburgerliche. Nur c i no 
Industrie floriert, die Druekiuaschine, die tiiglich etwa 
211 .Mili. Rubel anfertigt.“ Gawronsky erwartet dio 
Rettung RuBlands von der VerwirŁl|chung der Demo- 
kratio. „Falseh und liicherlich ist dio Behauptung, das 
russisehe Yólk sei der demokratisehen Regierungsform 
entwachson; es war ihm cinfaeh noeh niclit gewachsen. 
Nur so liiBt es sich erklaren, daB es'den Bolschewisten ver- 
haltnismaBig so leieht gelungen ist, alle Keime der demo- 
kratischen Einrichtnngen und Freiheiten zu verniehten.“

Nach den immer zahlreieher werdendeu Sohriften 
uber den Bolschewismus mutet es sonderbar an, wenn ein 
Mann wie E l tzbacher  behauptet, daB dio Unkenntnis 
des Bolschewismus heute ebenso groB ist wio Vor 50 Jahren 
die des Sozialismus. Hcute kann von Unkenntnis iiber den 
Bolschewismus nicht mehr gesproehen werden, nachdcin 
zalilreiclie Kcnner RuBlands, die noch jungst in Sowjet- 
ruBland geweilt haben, ein nur zu gotreues Spiegelbild 
dieser europiiischen Entartungserscheinung gegeben haben.

Eltzbacher hat sich von dom bolsehewistischen Wort- 
schwall betoren lassen, ais er Deutschland den Bolschowis- 
mus ais letztes Rettungsmittel empfahl. Eine schneidciide 
Widerlegung der Eitzbachersehen Ausfiihrungen ist dio 
Schrift von Heinz Fen ner, dom fruheren Sehriftleitor 
der Petersburger Zeitung. Die Schrift Fenners ist besonders 
bedeutungsyoll durch seine Ausfiihrungen zur deutschen 
Umstellung nach Osten. Er sieht eine gegenbolschewistische 
deutschfreundliche Partei im Entstehen,- nachdem der 
Verband ganzlich abgewirtschaftefc hat.

Berlin . Dr. [\ Mohr.

Ferner sihd der Schriftlcitung zugegangen:

R i t t e r ,  R., Direktor der Yaterlandischen Trcuhandgesell- 
schaft, Herausgeber der Deutschen Steucr-Zeitung und 
beeidigter Steuersachverstandiger zu Frankfurt am 
Main: Steuer- Abzuge. Was kann bei der Einkommcn- 
steuer (PreuBen) abgezogen werden V Unentbehrliches 
Naohschlagebuch. Enthtilt alle statthaften und nicht 
statthaften Abzuge in alphalietischer Rcihenfolge zum 
Ablesen sowie eine Anleitung zur Erlangung einer Er- 
m&Bigung der Steuerstufen. Berlin (C. 2): Industrie. 
verlag, Spaeth & Linde, 1919. (36 S.) 8 2 M.

Rudiger ,  M„ Ingenieur: Der Eisenbcton-Schi f fbau.  
Mit 140 Toxtabb. Berlin: Julius Springer 1919. (Y\
121 S.) 8°. 11 

Sachsenberg, Ewald, Grundlagen der
Fabrikorganisation. (.Mit Schaubildern.) 2., verb. Aufl. 
Berlin: Julius Springer 1919. (V III, 130 S.) 4°. Geb. 11. « . 

Sal zmann ,  Heinrich, Arch., B. D. A., in Dusseldorf: 
Industricllo und gewerbliche Bauten (Spcieher, Lagcr- 
hauser und Fabriken). 2. Aufl, 2 Bde, Berlin und 
Lcipzig: Vereinigung wissenschaftlieher Ycrleger, Walter 
de Gróyter & Co. 8 ° (10°).

1. Allgemeinefl uber Anlage umlKonstruktion der in- 
dustriellenundgewerbliehen Bauten. 1919. (106 S.) 1,80.W. 

Schi l l ing ,  A., ord. Professor an der Techn. Hoehsehule 
in Breslau: Theoric der Lohnmethoden. Mit 30 Text- 
abb. Berlin: Julius Springer 1919. (V III, 128 S.) 8 ”.
9,90 .K.

Scholer,  Hermann, Syndikus, Charlottenburg: Das 
Sozi al is ierungs-Programm der Sozialdemokratie. 
Berlin (S. 42): Otto Elsner, Verlagsgesellsclmft m. b. 11. 
8°.

X. 2. Die niaterialistisehe Gesehiehtstheorie 
und der Sozialismus ais Weltanschauung und Staats- 
prinzip. Vortrag, gehalten vor den Angestollton der 
Allgcmeinen Elektrizitat-GcselLschaft zu Berlin am
25. Ju li 1919. 1919. (29 S.) 1 M.

Scholz,  Franz, l)r., Kammergerichtsrat, Mitglied der 
Deutschen Gesellschaft fur Volkerreeht: Privateigon- 
tu m  im besetzten und unbesetzten Feindesland unter 
besonderer Berucksichtigung der Praxis des Weltkriegcs. 
Berlin: Otto Liebmann 1919. (XIV, 309 S.) 8°. 22 M, 
geb. 25 Jt.

Sehwarze, Bruno, 'Sranej., Regiorungsbaiinieistcr: Daa 
Lehrl ingswesen der preuBisch-hessischen Staats- 
eisenbahnvorwaltung unter Berucksichtigung der Lehr- 
l in g f lv e r liiiltn iH .se  in Handwerks- und Fabrikbetrieben. 
Mit 50 Abb. Berlin: Julius Springer 1918. (X , 511 S.)
8 ». Geb. 19,80 M.

Soufert ,  Franz, Ingenieur, Oberlehrer an der staatl. 
hoheren Maschinenbauschule iii Stettin: Bau und Bc- 
rechnung der Dampfturbinen. Eino kurze Einfiihrung. 
.Mit 54 Toxtabbildungen. Berlin: Julius Springer 1919.

. (V, 88 S.) 8 5,50
Stophinger ,  Ludwig, Dr., a. o. Professor der Unirersitat 

Tiibingen: Grundsatzo der Sozialisierung. Tubingen: 
J. C. B. Mohr (Paul Sicbeck) 1919. (131 S.) 8 6

Technologio , Chemische, in Einzeldarstcllungen. Hrsg.: 
Prof. Dr. Ferd. F ischer t ,  Gottingen - Homburg. 
Leipzig: Otto Spamer.

[II.] Spezielle chemische Technologie.
Reinglass,  P., Dr.: Chemische Technologio der 

Legierungen.
T. 1. Die Legierungen mit Auanahtno der 

Eiscn-Kohlenstoff-Legicrungen.- Mit zahlr. Tab. u. 212 
Fig. im Text u. auf 24 Taf. 1919. (X, 483 S.) 38 .fi.

Troger, Richard, Zehlendorf: Dic deutschenAlumjnium- 
werke und die staatliche ElektrizitAtsversorgung. 
Berlin: Vorcin deutscher Ingenieure, Verlagsabteilung 
— Julius Springer i. Komin. 1919. (31 S.) 8 3,30 .li.

Vatcr ,  Richard, Geh. Bergrat, ord. Prof. an der Techn. 
Hoehsehule.Berlin: Die M aschincnelem ente. 3. Aufl.
12. bis 16. Tausend. Mit 175 Abb. im Test. Leipzig
u. Berlin: B. G. Teubner 1919. (104 S.) 8°. Kart.
1,90 Jt.

(Aus Nulm1 und Geisteswelt. Sammluńg wissen- • 
schaftlich.gemeinverstandlicher Darstellungen. 301.)

Versuohs- und Kleinbetriebs-Oefen zur Beheizung mit 
festen Brennstoffen, Gas, elektrischem Stroni. Eine 
Zusammenstellung im Betriebe erprobter und bewahrter 
Oefen. (Mit 20 Abb.) Berlin (NW 21, DrcyscstraBe 4: 
Tonindustrie-Zeitung [1919]). (63 S.) 8°.

We l tubers i ch t  der MaBeinheiten. Die gebrauchliclien 
Liingen-, FlSblicu-, Raum-, Gewichts- und WertmaB<' 
aller Lander. Im  Auftrage des „Wirtschaftsdienstes" 
unter Mitw. von Dr. Dannemann, M. Dinklage, H. Lam- 
bertz, F. Landau, Dr. Locwenfeld, P. Maasonet, Dr. Plaut 
und II. Weyhmann aufgestellt von Hermann Bohnert .  
Hamburg: Hamburgisches Welt - Wirtschafts - Arehir
1919. (30 S.) 4°. 3 J i .

W iasell, Rudolf, Reichswirtschaftsministcr a. D.: Prak- 
tisehe Wi r tseha ft spol i t i k .  Unterlagen zur Beur- 
toilung einer funfinonatlichcn Wirtschaftsfiihrung. 
Berlin: Yerlag Gesellschaft und Erzichung, G. m. b. H., 
1919. (2 B I, 13.7 S.) 8 5 M.

Wór terbucher ,  Schlomann-Oldenbourg[s] Jllustrierte 
tcchnische. In  sechs Spraehen: Ifeutsch, Engliseh, 
Franzosiseh. Russisch, Italienisch, Spanisch. Unter 
Mitwirkung hervorrageiider Fachlcute des In- und Aus- 
landes, iirsg. von Alfred Sch lomann ,  Ingenieur. 
Munchen u. Berlin: R, Oldenbourg. 8".

Bd. 13. Baukons t ruk t i onen.  Mit rund2000 Abb. 
und Formeln. (1919.) (XV, 1030 S.) Geb. 38,50 M.
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V ereins - N achrichten.

Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Ehrenpromotion.

Dio Teehnische Hochschule zu Aachen  hat unserem 
Mitgliede Herrn H e in h a r d  M a nnesm ann ,  Remscheid, 
in Anerkennung seiner genialen Erfindung „nahtloso 
Mannesmann - Rohre“ die Wiirde, eines Dok tor-  
Ingen ieurs  ehr enha l be r  yerliehen.

Aenderungen in der Mitgliederilste.

Banne.nbe.rg, Wilhelm, Sipt.-ijng., GieBereiing. d. Fa.
R . Wolf, A.-G., Werk Aschersleben, Aschersleben. 

Beck, Rudolf, Hiittening., Direktor des Stahlw. Rud.
Bacher, Raudnitz a. Elbo, Bohmen.

Brass, Wilhelm, Ingenieur des Oberbilker Stahlw., A.-G., 
Dusseldorf, Graf-Adolf-Str. 90.

Brzo a, Sigiffnund, Obering. u. Betriebselief der Ober- 
schles. Koksw.- u. ehem. Fabriken, A.-G., Hinden- 

burg, O.-S.
Canirii, Carl, -^no,, Gencraldirektor der August-

Thyssen-Hutte, Geworksehaft, Hamborn-Bruckhausen. 
Conrad, Hzinrich, Betriebsleiter der Bochumer Eisen- 

hiitte, Abt. Fahrendellcr Hiitte, Bochum, Berg-Str. 77. 
Curtius, Wilhelm, Teilh. d. Fa. Sturm & Curtius, Coln, 

Friesenplatz 10.
Czim-Terpitz, Hans, Oberingenieur, Miihlo Jocksdorf.

Post Simmersdorf, Kreis Sorau, N.-Laus.
Dechesne, Jos-f, Eabrikdirektor, Mannheim, Ł  6, 9. 
Duchscher, Max, «3ng., Direktor d. Fa. Duchscher

& Co., Wecker, Łuxeinburg.
Ebding, C , Eabrikdirektor a. D., Hannover-Waldhausen, 

Waldhausen-Str. 10.

Flieger, Hermann, Ing., Direktor der Chaudoir-Metallw., 
A.-G., Bodenbaeh a. Elbe, Bohmen.

Hilger, Franz, Dr. jur,, Dusseldorf, Grafenberger Alice 124. 
Hoffmann, Kurt, S ip l >3ng , Stahlwerkschef der Krain.

Jtnd.-Ges., Jesenice-Fuzine, Kranjsko, JugoslaYija. 
Iserlohe, Ernst August, Ingonieur, Essen, Aldcgreyer- 

Str, 7.
Jaegcr, Carl, techn, Direktor d. Ea. Henschel & Solin, 

Abt. Henrichshutte, Hattingen a, Ruhr.
Klule, KaH, In g , Abt.-Vorsteher der Klingelhoffer.

Defries-Worke, Dusseldorf, Heinc-Str. 4.
Koster, OVo, ® ił)I*gng, Obering. der A.-G. Phoenbc, 

Abt. Hoerder Verein, Hoerde i. W,
Lehn, Julius vom, Ingenieur, Soest i. W., Wiescn-Str. 7. 
itulsuro, Roku, Oborstleutnarit, Essen, Elfrieden-Str. 8. 
Pieper, Richard, Dusseldorf, Moltke-Str. 122.
Poppy, Vitalis RiUer von, Ingenieur, Wien IV , Sohon- 

burg-Str. 46.
Ro b >r, FrUz, Geschaftsfuhrer d. Fa. Raab, Karcher 4  Co., 

Duisburg, Frieden-Str. 104.
Rilhl, August, '3)ipt.>3ng., Dahlhausen a,. Ruhr, Dr.-Otto- 

Str, 30 a.
Schilling, Hans, Direktor der Siegener Eisenb.-Bedarfs- 

A.-G-, Siegen, Frankfurter Str. 5.
Schlegel, Hermann, Betriebsingcnieur, Bliersheim, Post 

Eriemersheim a. Niederrh , Kasino-Str. 67.
Schreiber, Alfred, Ingenieur, St. Polten, Nied.-Oesterr., 

Gasserwerk.
Sckuberth, Hugo, Direktor des Berlin - Burger Eisenw., 

A.-G., Burg bei Magdeburg,
Speith, Alexandtr Ił’., Oberingenieur, M -Gladbaoli, Konig- 

Str. 13.

Stcinweg, Max, Sipl.»3ng., Genua, Italicn, Via Cesarea 10 
int 12.

Siorek, Wilhelm, Betriebsdirektor, Stahlhaminer bei War- 
stcin, Bez. Dortmund 

Sturm, Louis, Ing., Teilh. d. Fa. Sturm & Curtius, Coln, 
Friesenplatz 10.

Troi', Conrad, Ing , Betriebsleiter der Stahlw.-Abt. d. Fa.
Ostlandske Stenesport, Otta, Norwegen.

Vólckcr, Bernhard, Eabrikdirektor u. Obering. d. Fa.
F. S. Kustermann, Miinehen, Rosenheimer Str. 120. 

Wagner, Emil, Direktor der Westf. Stanz- u. Emaillierw.,
A.-G., yorm. J. u. H. Kerkmann, Ahlen i W. 

llfet/Je, Ernst, Direktor, Wiesbaden, Schcffel-Str. 2.

N e u e  M i t g l i e d e r ,

Adler, Carl, Ing. u. Leiter des techn. Zweigburos d. Fa.
Friedrich Siemens, Dortmund, Kreuz-Str. 95 

Babcrg, Wilhelm Prokurist dor A -G. Plioenix, Duisburg, 
Hindenburg-Str, 41. .

Bauckhorn. Heinrich. I n g , Betriebsfiihrer der Eiseng.
des Reichsw., Siegburg, Wilhelm-Str. 165.

Blasch. August, Ingenieur derKoksanst. Theresicnschaeht, 
Schles.-Ostrau, Tscheclio-Slowakei.

Bullerweck, Julius  Ing., Direktor d. Ea. Gebr. Sohiirhoff,
G. m. b, H „ Gevelsberg.

Hahn, Emil. Oberingenieur der Kalker Masohincnf., A.-G., 
Coln-Kalk.

Hellmann, Wilibald, Ingenieur, Hagen i. W., Fleyer- 
Str. 157.

Henning, Hans Rob., Obering. u. GieBereileiter der Linke- 
Hofmann-Werko, A -G„ Brcslau 6, Dcssauer Str. 7. 

Hcnrichs. Albert, Ingenieur d. Ea. Thyssen & Co., A.-G., 
Abt. Maschinenf., Mulheim a. Ruhr, Otto-Str. 10. 

Hundt, Ouslav, Ingenieur der Geisweider Eisenw., A.-G., 
Siegen i. W., Buschweg 7.

Klaafien. Franz, Betriebsassistent d. Ea. Henschel & Sohn, 
Abt. Henrichshutte, Hattingen a. Ruhr.

MiiUe.r, Julius, Betriebsingcnieur der Mannesmann- 
Rohrenw, Abt. Witten a d Ruhr, Bredde-Str. 15. 

Papeneordt, Paul, Dortmund, Ostwall 36.
Ra'.h, Julius, Betriebsohef der Westf. Drahtind., Abt, 

Ed. Hołjreckcr. G. m. b. H , Hamm i. W,
Richter, Hanns, 3>ip[.-Qttg., techn. Direktor, Dresden.

Eursten-Str. 65.
SchUnstedt, Oswig, Obering., Vorstehcr des techn Biiros 

der Hydraulik - G. m. b. H., Miihlheim-Ruhr-Speldorf, 
Hundsbuseh-Str. 64.

Schóne, Bruno, Chef des elektr. Betr. der Dcutsch- 
Luxemb. Bergw.-Hutten-A.-G-, Abt. Dortm. Union, 
Dortmund, Alexander-Str. 26.

Schottky, Hermann, Dr.-phil., Abt.-Vorsteher der Ver- 
suchsanstalt d. Fa. Fried. Krupp, A.-G., Essen, Ortrud- 
Str 9.

Steinebzch, Hugo, Sipl.-^ng. Betriebsing. des Martinw.
u. der Stalilg. der Charlottenhiittc, A.-G-, Nieder- 
schclden a. d. Sieg.

Zohner, Walther, I n g , techn. Sekretiir d. Fa. Gebr. 
Bohler & Co., A.-G.. Kapfenberg, Steiermark,

G e s t o r b e n .

Berve, Emil, Kommerzienrat, Brcslau. 4. 1. 1920. 
Breusing, Wilhelm, Ingenieur, Aschersleben. 1. 1. 1920. 
Marcotly, Franz, Dusseldorf. 8. 1. 1920.
Róper, Anton, Dusseldorf. 11. 1. 1920,

Viele Fachgenossen sind noch stellungslosl
Beachtet die 35. Listę der Stellung Suchenden auf Seite 132/34 des Anzeigenteiles.


