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Ueber den Zerfall von Hochofenstuckschlacken.
Unterfuchungea in den Jahren 1914 bis 1919, ausgefiihrt im Auftrage des Yereins deutscher 

Eisenhuttcnleutc von Dozontcn Dr. K. E iid e l l  in der Teehnischon Hoehschule zu Berlin.

(Mitteilimg aus dem HochofońausschuB des Yereins doutsoher Eisenhuttenleute.)

(Iliorzu Tufeln S bis 11.)

1. Zweck und Umfang der Aufgabe.

D
ie nutzbringende Verwendung der jiihrlich neu- 
fallenden, ungejieuren Mengen Yoń Hochofen- 

stttckschlacken ist im InteresscunserergcsamtenYolks- 

wirtsebaft dringend erwunśchl. Die i ntcressi er teil 
Kreise sind dalier seit Iangem bemiiht, die Eigen- 
schaften dor Ifóćliofeustucksehlaeken wcitgehend 
aufzuldaren und die geeigneten Vehveńdungsz>veęke 
feśtzulegen. Es sei hier nur auf das Litcraturver- 
zeichnis ani Sc I ilu Li dieser Arbeit hingewiesćn.

'• Besonders storend fiir die allgemcine Ycrwen- 
dung ais Betonzuschlag und Gleisschotter ist die 

bislier noch nicht genugend gekliirte Eigenschaft der 
Hoćhofelistiicksclilacke, unter gewissen Bedingungen 
zu zerfallcn. Diese Frage ist; trotz der jetztcn grofien 
Bearbeitung des Materialpriifungsamtcs in Lichtcr- 
felde. (1916) nęci) nicht gelost, obwohl die einzelnen 
Miit ten werke selbst uber die Eignung der lloehofen- 
sełilacko zu Betonzweeken mit groBer łSieherheit 

Voraussagen machen konnen.
Am 24. April 1914 wurde n'ui von der Rochofeu- 

kommission des Yereins deutscher Eisenhiittenleute 
Dusseldorf der Auftrag erteilt, Versuehe anzustelleii 
iiber die Ursachen der ZorfaUserscHeinuiigen von 
liochofeństuckschlacke unter besonderer Bcriick- 
sichtigung mineralogisch-optiseher und mincral-syn- 

thetiseher -Erfahrungen. Dąs Ziel dieser Yersuche 
bestand fdarin. gemiiK dem Wunsehe des Herm 

Ministers der offentliehen Arbeiten 
„ein Yerfahren zu finden, wodurch es ermoglicht 

wird, geeignete Jl.ocliofcnscblacken von ungeeig- 
neten zu unterscheiden, so daB jeder Abnelnner 
dadurch in die Lage vcrsetzt wird, vor Ucber- 
tragung einer Licferung sich zu iiberzeugen, daB 

ihm eine zu Betonzweeken brauchbare Schlacke 
angeboten ist.“

2. Probenentnahme und Herricbtung der Proben.

Fiir die Yorversuche war zunilehst erforderlieh, 

daB ich ,selbst auf den vcrschiedenen Werken Proben 
entnahm. Dank der Yermittlung des Yereins und 
dem Entgegenkommen der einzelnen Werke wurden 

folgende Proben entnommen. Im nachstehenden

VII ' .

Berieht sind die Nummerbezeichnungen dervonden 

Werken ais bestandig angesehencn Schlackcn mit 
lialbgroBer Schrift, unbestandiger, d. ii. im Zerfall 
begriffener, bzw. zerfallverdachtiger mit Kursiv- 
sciirift und der Sehlaekenmchle mit kleincr Schrift 
bezeichnet.

J. Mni 1914.

Kheinischc Stahlwerke, Duisburg-Meidericb. 
(Im Berieht bezeichnet ais II St 1—7.)

1. KUnnschlacke(Durchschnitt)bestandig, 8 Tage alt.
2. 8 Tage nlte, zerfallverdachtige Schlacke, die

ó Jahre bestandig blieb.
y, Jalir alte, zermiirbte Schlacke.
AeuBere, fast feste Kruste eines zerklufteten, im 
Innern zu Mehl zerrieselten Sehlackenblockes von 

etwa 1,6 m <J).
Schlackcnmchl a us dem Kern des Blockes m it 

Kruste 4.
Gute, bestamlige Schlacke, 2 Tage alt.
Griine, auBerste Kruste eines Sehlackenblockes, 
zńm Teil glasig.

2. Mai 11114, vormitlags.

A plerbecker J lii 11 c. Aplcrbeck. Westf:
(lin Berieht bezeichnet ais Ap 1—7.)

a) Proben der etwa 20 Jahre alten Schiaekenhalde: 

Zusammcngebackenes Schlaekenmchl, 0 Wnehen 
an der Luft gelagert.
1’uddel- oder Thomaseisensehlacke, heiBer ( lang, 

bestandig.
Bestiindige GieBereiroheisenschlaeke < Mikrosko
piach bereits zerfallrerdachtig).
Bestandige MangąńeisensęfitSfcke.
Zermiirbte, etwa 20 bis 30 cm starkę Kruste eines 
Sehlackenbloekes von etwa 1,50iu O, der 20 Jahre 
in der Halde gelcgen hatte und, an die Luft ge- 
braeht. von auBen ber allmahlich vcnvitterte.
b) 40 Jahre alte, wieder verfestigte Halde: 

Manganeisensehlacke ?. z. T. wieder verfestigtes 

Mehl.
c) Frische GicBereiroheisenschlacken:

Warme, zerrieselnde Schlacke.
Desgleiehen.
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Einzeltio feste Stiieke der Proben 7 und 8 waren 
in Berlin noch erhalten, so dafi Dunnschliffe her- 
gestellt werden konnten. Ueber ihr merkwiirdiges, 
von bestandigen Schlacken stets abweichendes Klein- 
gefiigc vg). Teil 5b dieses Beriehts.

Samtliche Proben wurden in Gegenwart von 
Herrn Kommerzienrat Brugmann entnommen, von 

dem auch die einzelnen Bezeichnungen stammen.

2. Mai 1914, nachmittags. 

Thomąsroheisenscblackeu der A. G. Phonis (Abt. 
HOrder Verein), entnommen auł dor Schlacken- 

breeherei von Karl Risch in Asseln, Westfalen.
(Im Bericht bezeichnet ais Ph 1—4.)

1. Sehr grobkristalline Schlacke. (Prismatisehe Kri- 
stalle bis 1 cm lang.) Langsam zerfallcnd, 6 Monate 

alt.
2. Scimumign, sehr rasch erstarrte, bestandige 

Schlackenkruste, 3 Wochen alt.
3. Grobkristalline, zerLllverdachtige Schlacke,

S Tage alt, yon der einzelne Stiieke 5 Jahre be- 

standig blieben.
4. Bestandige Schlacke, Absondomng wie auf Abb. 6 

bei Rombach.

5. Mai 1914.
Wissener Eisenhiitten A. G., Wissen.
(Im Bericht bezeichnet ais Wi 1—11.)

a) Proben der etwa 20 Jahre alten Halde.
1. Bestandige Puddel- oder Stahleisenschlacke.
2. Bestandige Schlacke.

3. Zermiirbtc, verwitterte Schlacke, wahrscheinlich 
Giefiereiroheisenschlacke.

4. Bestandige Schlacke mit zahlreichen Kristall- . 
drusen.

5. Bestandige Spiegeleisenschlacke.
b) Proben der 10 bis 12 Jahre alten Halde.

6. Bestandige Schlacke.
7. Miirbe Schlacke, die sich in 5 Jahren nicht 

weiter verandertc,
8. Griine, bestandige Schlacke.

c) Frischc Spiegeleisenschlacken.
9. Granulierter Schlackcnsand.

10. Stahleisenschlacke.
11. Spiegeleisenschlacke von Spiegeleisen mit 10 bis

11 % Mangan.
Proben 10 und 11 waren in Rinnen auśgegosseu und 

rasch abgekiihlt; derartige Proben sind mcist stibil.
Die zermUrbten oder zerf, llenen Schlacken bilden 

hier eine groBe Ausnahme. Samtliche Prcben wurden 
in Gegenwart von Herrn Direktor Knaff entnommen, 
von dem auch die Bezeichuungen stammen.

0. Mai 1914.

Buderusschc Eisenwerke, Wetzlar.
(Im Bericht bezeichnet ais Bu 1—7, 20, 30.)

1. Frische, aus altem Loch abgestochene Schlacke.
1 Tag alt, 5 Jahre in Gląsflasche beśtandig. 
Anoimal

ł Schlackenmehl von Giefiereiroheisenschlacke, die 
bei normaler Abkuhlung stets zerrieselt.

3. Frische, durch Erstarrenlassen in kleinen Giefi- 
pfannen rasch gekiłhlte GieSereiroheisenschlacke,

5 Jalire beśtandig. (Zum abweichenden Klein- 
gefiige der Proben Bu 1 und 3 vgl. auch das 
iiber Ap 7 und 8 im Abschnitt 4 Gcsagte.)

4. Wassergranulierte Schlacke | Friscli,von gleicher

5. Luftgranulierte Schlacke j Probe, 1. Ofen.
6. Wassergranulierte Schlacke lFrisch,von gleicher

7. Luftgranulierte Schlacke j Probe, 2. Ofen. 
£0. 20 Jahre alte, bestandige Schlacke.
30. 30 Jahre alte, bestandige Schlacke.

Samtliche Proben wurden in Gegenwart von 
Herrn Hiittendirektor Jantzen entnommen, de; auch 

die eatsprechenden Angaben machte.

7. Mai. 1914.

Rombacher Huttenwerke. Thomasroheisen- 
schlacken.

(Im Bericht bezeichnet ais Ro 1—5.)

1. Von innen heraus zerfallender Błock mit etwa 
30 cm fester Kruste, feste Kruste 1 Tag alt.

2. Bestandige Schlacke, Kleinschl.-gdurchsclmitt.
3. Zermurbte Schlacke, 14 Tage alt.
4. Zerricselnder Błock von der Halde (vgl. Taf. 1 

Abb. 4).
5. Feste Schlacke yon der Halde (vgl. Taf. 1 Abb. 2). 

Die Proben wurden in Gegenwart von Herrn
Chemiker Hofman entnommen, der auch dio ent- 
3prechenden Angaben machte.

(Auf der Halde sind fast nur bestandige Schlacken.) 

Auf den Rombacher Jschlackenhalden liabe ich 
die in Tafel .1 Abb. 4 bis 7 wiedergegebenen Auf- 
nahmen gemacht. —

Am 17. Marz 1915 besichtigte ich unter Fiihrung 
von Herrn Direktor Tramer die Schlackenhalden der 
Julienhutte in Bobrek (Oberschlesien). Ich entnalun 
auch hier verschiedene Proben, die chemisch anders 

zusammei!gesetzt sind ais die westdeutschen Hoch- 
ofenschlacken. Ihr Magnesiagehi.lt betragt durch- 
schnittlich 10% und mehr, wo durch eine andere 

mineralogische Struktur bedingt ist, Die dortigen 
Schlacken sind fast ausnahmslos beśtandig.

Ferner standen mir fiir meine Untersuchungen 
66 Prcben Hochofenschlacken żur Verfiigung, die 
seinerzeit die Chemikerkcmmission des Vereins 

deutscher Eisenh; tte..leute gesammelt hatte. Herr 
Dr. Guttmann hat bereits (s. Łiteraturverzeichnis 4) 
einen Bericht dnri.bcr gegeben. Es handelte sich 
um 66 ycrschicdeno Hochofenschlacken foigender 

Hiittcnwerkc:

Huttenwork Bezeichnung 
im Text

Rheinische Stahlwerke, Duisburg Rst
Rombacher Huttenwerke, Rombach Ro
Henrichshutte, Hattingen Ha
Hoscli, Dortmund Ho
Gelsenkirchen, Escli Ge
Burbachcr Hutte Bur
Phoenis, Hiirde Ph H
Phoenix, Ruhrort Ph r
Deutscher Kaiser, Bruckhausen DK
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Zahlentafel 1. Veftwitlei'uiiesvcrniicli(s zur P riifung  au f Wotf.orb<‘St.iindigknit m it Hoohofenstiiok- 
scklacken auf dem Dach der Teehnischen Hochschule- in don Jahren 191471919.

nuttenwerk Nr. der 
Profoe

Aenfiere Beschaffenlieit der 
Proben zu Boginn der Ver- 

' suche am 10. Juni 1911

■
Bćfund 

am 10. Juli 19H
Bęfunrf 

am-10. Septemlior 1914
Befund 

am, 10. April 1019

Rheinische

Stahlwerke

1
. 2 

* 4 
0 

;i

Grauo, feste, feinkriśtallino 
Schlacke; von Probe 2 und 
4 wurdon etwa fauatgroCe 

Stiicke ausgowahlt. 

•/.ermiirbte Stiicko

1

unveriimlrit imyeriindort
j-'1’ ,’•'«* f': '

: V :̂.: ^  ^ V ̂  . ;; - ^ ' V''' .
baekonfestzusammon] wie am 10. Ju li i  1)14

unvcrandert 

; wie am 10. Ju li 1914

Phiinis
(Borde)

2 

. 4 

* 

3

sehaumigo Krusto 

grau, dicht, fest 

grauo, bis 1 cm lange 
Kristalle, miirbe

gruli z. T. zórfallen

bieibt bcstiindig 

unverandert 

zorfallt langsam 
weiter

groUe Stiicke, zer- 
fallen nicht weiter

bestiindig 

lUiYOrandert 

zorfiillt langsam 
weiter

wie um 10. Juli 1914

bestandig 

imvorandert 

z. T. wieder zu- 
sammengebebacken 

wie am 10. Ju li 1914 
Bodensatz backfc 

zusammon

Wissen

1-2
4 - 6

8 10 U.. \ '

3 7

graue, S und 7 griine teiis 
porige teils dichte, feste 

Sclilncken

miirbe Stiicko

unvorandett

Zerfall schreitot nićht 
fort

unreriindert 

wie am 10. Juli 10X4

■ ‘ - -\y 

unverandert

groBe Stiicke noch 
„fest"

Bud m us

20

30

’
-2

grau, grobkristallin 

grau, feinkristallin 

hellgraue, feinkriśtallino 
GieBereisehlaeke, ab- 

geschreckt, fest, anormal 

frisch zerriesclt-cs Mehl

unverandert 

unverandert 

bestiindig; ein Stiiek, 
das Treibrisse zeigto, 
wurdo ontnommon 

backtfest zusammon

unvera«deri

unveranclei,t»

allć-s beatandig

wie ani 10. Ju li 1914

unveriindert.

nnvorindert

ullcs bcstiindjir

wio am 10. Juli 1914

Kombach
2 5 

1 3  i

z. T. zerrieselt-e, graue 
Sohlackenbloeko

grau, fest

'i'-:.- i V ■ »

Zerfall schreitet lang
sam fort

uu-s-eriindert

■ . - r " 

wił am 10. Juli 1014 

tmveriiudert

ż/T . wieder zusam* 
mengebacken; nuS- 
gróBo Stiicke noch 

erha-lten 

uuvetiindert

Aplerbcck

2 4

3

t;

braun, fest. 

grau mit z. T. durch Verwit- 
torung angelaugton Diusen 

grobkristalUn, fest 

wahrschcinlich zusammen- 
gebacken, Schlackcnmohl, 

grau, ziemlich fest

unverandeit

bleibt bestiindig

\ ';i: ' ' : .i'.' p

unveriindert

unyeriindort

bestandit:
' ... : .- -. !

unveraudert

r
unverandert-

bMtandi”

unverandert

Huttenwerk
Bezoichnung 

im TV‘xt

v. d. Zypen, Wjssen Wi
Julienhuttc, Bobrek J

Borsigwerk (Gberschlesien) Bog
Falyahutte, Schwientochlowitz Fa.

Aufatellung der Proben in Berlin. Die ein- 

gesandten Proben (von jedem Weik etwa 50 bis 
125 kg) wurden im Laboratorium fur bauwissen- 

schaftliche Technologie der Charlottcnburger Tech- 
nisclsen Hochschule in drei Teile geteilt. Ein kleiner 
Teil wurde unter LuftubsehluB in Stopselflaschen 

verwahrt. Etwas groEere Mengen wurden bis auf 
Kleinschlaggrofie zeiklcinert und am 10. Juni 1914 
in offenen, bezeichneten Hólzkasten auf dem Dach 
der Hochschule aufgestellt, um den EinfluB der 
Atmospharilien auf die Proben prufen zu konnen. 
Der yerbleibende Best der Hochofenschtetken, der 
weder auf dem Dach nocli in Stopselflaschen verws lirt 
wurde, lagert in offenen Kisten im Laboratorium.

Yon den Proben Hochofenschlaćken. die auf Yer- 
anlassung der Cheniikerkcmmissionentncmmen waren 
und sieli in Dusseldorf im Li.boratonum des Yereins 
deutscher Eiscnportlandzementwerke befinden, stan- 
den mir nur kleine Stiicke von etwa 50 bis 100 g 
znr Yerfuguns, die in Glasflaschen verwalirt werden. 

a. Verwttterungsversuche; Prilfung aufWetterbesUndigkelU

Etwa fi.ustgrofie Steckę,von 33 Śtuekschlacken- 
probeh wurden in 11 oh, kas ten £uf dem Dache der 
Teehnischen Hochschule. der Einwirkung der Atmo
spharilien ausgesetzt. Die Betbschtung begann cm 
10. Juni 1914. Dąi Yerhi Iten der einzelnen Proben 
im Yerkuf von fast 5 .lahren ist in nachstehender 
Zahlentafel 1 dargestellt.

Von samtlichen 33 Proben, die fast 5 Jahre der 
Yeiwitterung ausgesetzt waren, wurden Diinnschliffe 
hergestellt und der im Abschnitt 5 angegebenen 
petrogn-phischen Anrlyse unterworfen. Auch bei 

dieser m.krcskopischen Prufung konnte keine Yer- 
iinderung festgestellt werden. Eine Zunahme der
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im Zerfall begriffeneu Melilithe (Gefiigcbestandteil 
Nr. 6) Mar nirgends zu bcobaehten. Nur ganz ver- 
ejnzelt konntc eine Bleichung der Melilithe mit 
hohen Interferenźfarben (Gefttgebestandteile Nr. 2 
und 3) beobachtet werden. was wohl mit beginnender 

Auslauguug der fiirbcndcn Otfydc wie Fe O uud 
Mn O zusanimenlmngen mag.
. Die Verwitterungsveimiclic zur Prufung auf 
Wetterbcstandigkeit Babim die fniheren Ergebnisse 
von Guttniann (?. Literalurverzeichnis 4) und Bauer 
(s. Literat urverzcichnis 8) bestiitigt, daB dic von den 
einzelnen Werken ais bestitmlig bczeichheten 
Sclilacken es auch jahrelang bleiben, wiihrciid die 
zerfallsverda'.htigeń die Ncigilng besitzen, wenn 
auch nur wenig, weiter zu zerfallen nnd zusammen- 
zubaeken, wahrend Schlaekcnmehle zementartig cr- 
harten. Man lcanu sieli also der AnsSclit nielit vov- 

scklieBen, daB die oinżclnen Werke auf Grund 
ihrer Ęrfahrungon m it ziemlich groBer 
Sicherheit bestandige von zcrfallsverdiicli- 
ti gen Schla cken unters chci den k iinnen.

4. Die chemisohe Untersuchung.

Die eingesandten Stuekschlackcn wurdeu von 
der Chcmikerkommissiou des Yereins nach einheit- 
lichem Analysengang gleichroiiBig untcrsucht. Die 
Ąnalysen, welche absichtlich nur mit einer Genauig- 
keit. der ersten Dezimale wiedergesieben wurden, 
sind in den Zahlentafeln 2 und 3 (Tafcl 10 und 11) 
zusanimengestelli.

; Fiir die SchluBfolgerungen lagen im ganzen vor: 

103 Ąnalysen von Iioclmfenschlackcn,

davon 41

17

■58

19

103

fiisehen (d. li. 1 Tag bis 
l/2 Jahr alt), bestandigen 
llochofenschlacken. 
bestandigen Sclilacken, dic 
3 bis 40 - Jahrc alt waren, 
unbestandigeii, zerfallsver- 
dachtigen bzw. im Zerfall 

begriffeneu Hocliofen- 
schlacken,

Schldckenmehleji, 
vcrwittertenlO bis 20 Jahre 
altcn Schlacken, 
raseli abgekulilten GieBerei- 
schlackcn.

Es ist auBerordentlich schwierig, aus diesen 
Ąnalysen einwandfreie Sehliisse zu ziehen, da zuviel 
Komponenten, dereń EinfluB auf den Zerfall un- 
bekannt ist, veranderlich sind. Auch sind die Hoch- 
ofenschlacken je naeh dem Molier verschieden zu- 
sammengesetzt, was einen Yergleich nach einheit- 
licben Gesichtspunkten erschwert.

Der Behauptung, daB ein luiherer Gchalt an 
Magnesia und Tonerde im allgemeinen die Bestandig- 
keit der Schlacken erhuht, móchtc ich mich an- 
schlieBen.

Allgemein giiltige Unterschiede zwisehen be
standigen, zerfallverdaehtigen und zu Mciii zer-

rieaelndeii Schlacken lassen sich jędocli nicht auf- 
stellen. Zu dem gleichen unbefriedigenden lirgebnis 
gelangten bereits A. Guttmaim (s. Litcraturver- 
zeichnis 4) und Burchartz-Baucr (s. Litcraturver- 
zeiclmis 8) bei ihren Uńtcrstichungen.

Immerhin sei auf don EinfluB des Gchaltes 
an Eisenoxydul undManganoSydul auf die 
Bestiindigkcit der Hochofenschlacke lun1 

gcwiesen. Es schcint ein Gehalt von Fe O + Mn O, 
der groBer ist ais 5% , das Bestiindigbleiben der 
Sfehlaeken sehr zu begunstigen. Proben iniit ge- 
ringeiem Gchalt ncigen leichter zum Zerfall. Die 
statistischc Bctrachtung der 103 rorlicgenden A.naV. 
lysen ergibt folgendes:

1. Unter 43 unbestandigen Schlacken (im Zerfall be- 
griffenen, verwitterten und Schlackenmehlen, im 
Test mit Kursivschrift uud kleincr Schrift ber 
zeichnet) enthaltęii nur 4. d. h. rd. 9 %, melir ais
5 % Mn O + Fe O. Alle a mieni besitzen weniger, 

Schlackenmehlc haufig sógar "weniger ais 1 %.

2. Unter 58 bestandigen llochofenschlacken ber 
sitzen 34, d. h.,59 %, mehr ais 5 % Mn O -i- Fe 0; 
24, d. h. 41. %, weniger.

3. Unter 22 Stiickschlacken, die 3 bis 40 Jahre alt 
sind (17 bestandige, 3 yerwitterte, 2 zusammen- 
gebackehe jNIehle), enthalten 15. d. h. 8 %, .mehr 
ais 5 % Mn O Fe U. Yon den filiif anderii 
Proben,d. li. 32 %, die weniger enthalten, waren 
drei Ycrwittert (Wi 3, Wi 7, Ap 5), eine (Ap 1) 
ein zusammcngebackencs Mehl nnd nur eine Probe 
(GA) eine bestandige Schlacke. Schlacken voń 
10 bis 40 Jahre alten Halden sind nach mciner 
Beobachtung meist bestandig (von einzelnen 
sekundaren Venvitterungserscheinungen, die nichtś 

mit Zerfall zu tun haben, abgesehen). Es wird dies 
mit dem lioheren Fe O-J-Mn O-Gehalt dieser 

Proben zusammenliangen, der durch die geringe 
Ofentemperatur der danialigen Zeit bedingt war. 
Erst seit Einfiilirung der steinerncn Winderhitzer 

wurden die Schlacken anner an EisenoSydu], und 
wohl auch an Mangano\'yduI.

Diese Statistik spricht fiir die Annahmc, daB 
hoher Fc O-j-Mn O - Gehalt die Bestiindig- 
keit der Schlacken begunstigt. Zu gleichem 
Ergebnis haben die mineralogisch-optischeii Prii- 

fungen gefuhrt. Die infolge des Fe O-j-Mn O - Ge- 
halies hoher iicht- uud doppelbreehenden „Melilithe11 
zeigen fast nie Eerfallserscheiniuigcn. Eine weitere 

Stutze haben synthetische SchmelzTerauehc er- 
gebeiu

0-
5. Die mineralogisch-optisehe Untersuchung.

A. D ie Yerfahren. Alle Forscher, die sich mit 
der Aufklaiung der ZerfalLsursaehen von Hochofen- 
.schlacken besehśiftigten, haben mehr oder wenfger 
mikroskopische Untersuchungsmetliodcn heran- 
gezogeu. Dic vorliegende Arbeit stiitzt sieli in erster 
Linie auf die mine;ralogisch-optisehc Prufung. Es 
sel daher gęsta U ot, in mogiiehster .Kiirze dereń
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wichtigstc llilfsapparato iiml Arbeilsmethoden an- 
zudeuten. In der sehr kurzeń, fiir den besonderen 
Zweck zugesclmittenen Zusammenstellung kiiiinen 
nur die wichtigston Punkte beriicksichtigt werden. 

Weiteres wiire in der einschl;igigon Literatur1), ein- 
zusehen.

Das Polarisationsmikroskop. An Hand 
zweier Abbildungcn (Abb. 1 und 2) eines fiir HocJi- 
ofenschlackenuntersuehungen im ailgcmeiiicn aus- 

reiehenden Mikroskops der Firma K. Fuetl in Berlin- 
Steglitz soli das Sotwendigste erliiiitert werden. Das 
Polarisationsmikrosko]) untcrschcidet. sieli von dem 
gewohnliehen Mikroskop in erster Linie durch die

liche Lielit wird durch Reflexion unter einem von 
der Liehtbrcehung der reflćktierenden Substanz ab- 
hangigen Winkelin polarisiertes Lielit umgewandelt. 
Die Polarisation des Lichtes wird erreiclit durch 
die beiden Nieolschen Prismen oder kurz 'Nicols,

Oku/ar

Ana/usafcr

Abbildung 1. Polaris&tions mikroskop.

Yorriohtuugen zur Erzeugung v<m gnullinig poluri- 

siertem Licht. Das gewohnliehe Lielit fiilirt seine 
Sehwingungen in allen Ebenen des Ebcnenbiindels 
aus, dessen Achse seine Fortpflanzungsrichtung ist; 
gradlinig polarisiertes Lielit dagegen seliwingt lort- 
dauernd in einer und derselben Ebene. Das gewolin-

‘ ) Aus der groBen Air/.alil seien hier genannt: 
E. W einschenk: Ani itung zum Gebraueh des Pola- 
risstionsmikroskops. Freiburg i. Br.J Herdersche \’erlags- 
bnchhamllung. 2. Aufl. 1906. — E. K a iscr . Mincralogiseh- 
petrographisehe Untorsuehungsmethoden in Kci lhaoks 
Lehrbuch der praktischen Geologie. 2. Aufl. Stuttgart. 
1908. — F. Iwinne: Elcinontaro Anleitung zu Kristallo- 
graphisch-optischen Untersuchungen rornehmlieh mit 
BCilie des Polarisationsmikroskops. II. Aufl. 101 S. 
Leipzig 1912. — Rosenbuseh-Wi i l f i  ng, Slikro-
skopisehe Physiographie der petrographiseh wichtigen 
Mineralicn. 4. Aufl. Stuttgart 1904. 4 Bde. Sehr aus- 
fuhrlich! — F. 31. Jaegor: Anleitung zur Ausfuhrung 
exakter physiko-chemi scher Jlessungen bei hoheren

Abb. 2, Stralilengling im Polurisationamikroskop.

die jedes Polarisationsmikroskop enthilli. Fiir den 
vorliegenden Zweck sind aueli die inineralogisehen 

Mjkroskope der optisehen Werke E. Śeitz-Wetzlar 
sehr geeignet, die sieli besonders infolge ihrer zweck- 
stabileii Konstruktion fiir jedes HUttenlaboratoriuin 
eignen. Abb. i  gil)t die Abbildung eines ginfaehen, aber 
gut brauchbaren Polnrisutiońsmikroskops1), dessen 
Durchschnitt und Strahlengang in Abb. 2 dargostellt 
ist. Es besteht ans einem Tubus,in dessen oberen Teil

Temperaturen. Groniugen 1913. S. 79 bis 110. — O. Le ifi 
und II. Sehne iderhohn: Apparate und Arbeitamethoden 
zur mikroskopischen Untersuchung kristallisiorter Korper 
Stuttgart 1914. *— E. D i t t ł e r :  Jlineralaynthetisehes 
Praktikuni, Dresden 1915.

*) Dieses Mikroskop IV  von FueB, Steglitz, kostete 
Friihjihr 1919 mit Okular (Nr. 3) und drei Objektiren 
(Nr. 0, 5, 7), Zangenweehslcr. fiir Objekfiye, Gipsblatt- 
elien usw. rd. 1000 M . Es gestattet eine VergroBerung 
von -j- 30 bis + 300, die fiir die meisten Zwcoko geniigt.

Poforisonr
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das Oku:ar eingesetzt wird, wahrend am untercn 
Ende das 0bjektiv angebraćht ist; sodanrisus dem 
sogenann en Objekttisch, gegen welchen der Tubus 
durch einągroBe Schraube, den Trieb, und eine Fein- 
stolLschraube (MikromcterschrŁube) verschcben wer
den kann. Dieser besitzt eine zentralc Durchbohrung, 
unter wolcher sich der Beleuchtungsapparat bęfindet, 
der von einem darunter angebrachten, in allen Rich- 
tungen verstellbarjn Spiegel das Licht empfangt. 
Im inneren Brennpunkt des Okulars ist ein aus zwei 
genau senkrecht scucinander gespaimten Spinnweb- 
faden bestehendes Fadenkreuz angebraeht. Inner- 
halb des Tub u;, iiber dem Objcktiv-; sitzt ein Nicol- 
sches Prisma, der Analysator A, der in beąuemer 
Weise in den Strahlengang aus- und eingeschaltet 
werden kann. Im unteren Ende des Tubus befindet. 
sich ein Einsatz, an welchem mittels Objcktiv- 
zange B (Alb. 1) das jeweilig gewiinschte Objcktiv 

befestigt wird. Oberhalb der Zange trygt der Tubus 
einen Schlitz C, in welchen die zwischen sChmąlen 
Glaspliittclien eingelegten Kompensatoren (Gips- 
bliittchen vom Rot erster Ordnung, %  Undulations- 
glimmerblattchen und ein Quarzkeil) eingeschcben 
werden konnen. Mittels zweier senkrecht zueinander 
wirkenden Mikrometerschrsubcn kann der Objcktir- 
teil selbst stets genau zentriert werden.

Der Objekttiseh ist um eine vertikale Aclise 
‘dręhbar und (ragt am Rande eino Gradeinteilung, 
welche an einer Markę dic Ablesung des Betragcs der 
Drehung gestattet. Unterhalb des Objekttisches 
befindet sich der Beleuchtungsapparat' und das 
zweite Nicolsche Prisma, der Polarisator D (Abb. 1). 
iDer Polarisator kann durch die rasch wirkende und 
bequem zu handhabende Schraubvorriehtung E ge- 
hoben und gesenkt werden, wodurch jede beliebige 
Abstufung in der Beleuchtung erzielt werden kann. 
Beim Senkon des Polarisators mitHilfe der ScIiraubcK 
sehaltet sićh der Polarisator selbsttatig aus. in-dieser, 
,Lage kami die Kondensorlinse auf den uber dem 
Polarisator befindlichen Beleuchtungsapparat auf- 
gelegt werden. Diese Kondensorlinse kommt. bei der 
Bestimmung d(r Brechungsindiccs und Achsenbildcr 
in Anwendung. Auf einen raschen Uebergang 
vom parallelen zum konvergenten Li elit 
sowie vom niehtpolarisierten zum polari- 
siertęn L icht ist, bei petrographisehen Mi
kroskop en besonders zu achten. Wegen der 

JusJierung des Polarisationsmikroskopes sei auf das 
eingangs erwahnte Buch von E. Weinschenk ver- 
wiesen.

Prapurate. Die dem HUttenmann aus der 

Metallographie geliiufigen geatzten Anschli ffc wur
den. aueh. yon Hochofenschlacken hergestelit und na- 
mentlich im Materialpriifungsrmt in Lichterfelde ein- 
gehend gepriift. Die Untersuchung yi Anschl.ffen im 
auffallenden Licht gestattet die Anwendung sehr 
hoher YergrSBerungen, aber nicht die Feststellung 
optischer Eigenschaften.

Dazu bedient sieli der Mineralogu der Dtinu- 
sohliffe, die im durchfallenden Licht unter-

sucht werden. Diinnschliffe werden in folgender 
Weise hergestelit. Ein mit dem Hammer von der 
Probe abgeschlagener oder mit der Siigemaschine 
abgesehnittener mark- bis talergroflcr, moglichst 
flacher Scherben wird durch kriiftiges Reiben auf 
einer GuBciscnseheibe unter Benutzung von Kar- 
borund oder Schmirgel und Petroleum (Wasser darf 

bei Hochofenschlacken nicht verwendet werden, da 
sonst durch Abbinden neue Verbindungen auftreten 
konnten; bisweilcn kocht man aueh dic Proben in 

Kanadabalsnm, wodurch sic wasserabweisend worden) 
mit einer ebenen Flachę versehen. dic dann unter 
Fortsetzung des Schleifens auf einer Glasscheibe und 
unter Gebrauch einer recht feinen Schmirgelsorłe 
geglattet, wird. Man klebt das vorgcwarmte Stiick 

mit seiner ebenen Flachę vennittels heiBen Kanada- 
balsams auf einen glaserńen Objekttrilger, wobei Luft- 

blasen zu vermciden sind. Wenn der erkaltete Balsam 
soweit erhartet ist, daB er diircli den Fingernagcl 
keinen Eindruck jjrfaiirt, so schlcift man die Probe 
auf der guBeiserncn Platte und schlieBlich auf.Glas- 
scheiben diinn, bis nur ein żart es 0,01 bis 0,05 mm 
dickes Hiiutchen iibrig bleibt, das auch bei dunkleni 
Materiał durchsichtig ist. Zum Schutz und zum 
Zweck noch besserer Durehsichtigkeit bedeckt man 
das Preparat mit Kańadabalsam und einem gut auf- 
zudriickenden Deckglaschen. SchlieBlich wird der 
Schliff vom Balsam durch Abschaben der iiber das 
DeckglAschen liinausreichenden Teile mittels eines 
heiBen Spatels und durch Abwaschen mit einem in 
Spiritus getanchten Lappen gesiiubert1).

Brćieklige Massen erhalten den zum Schleifen 
notigen Zusammcnhalt der Teile durch Einkochen 
in Balsam. Sollcn mikrochemische oder Fiirbc- 
reaktionen vorgenommen werden, so durfen die 
Schliffe nicht eingedeckt werden.

Beobachtungen im gewohnlichen Licht, 
Ais gewohnliches Licht bezeiehnet mnn das nicht 
polarisierte. Die hier in Frage kommenden Beob- 
achtungen konnen daher ohne Anwendung der 
Tśicols ausgefflhrt werden. Sowohl Diinnschliffe ais 
auch feine Pulver untersucht man a m besten zuniichat 
im gewohnlichen Licht. Folgende Eigenschaften 
lassen sich studieren; :

1. Lichtbrechung,
2. Form und Spaltbarkeit,
3. GroBe und Dicke des Objekts.

4. Ęinschliisse,
5. Farbę,
6. Erscheinungen im reflektiertcn Licht.
Die erste und wielitigste Beobachtung, die mit 

der einfachsten Zusammenstelliing des M.kroskdps 
gemacht werden kann, ist die Bestimmung der Lieht-

*) D;o Anfcrtigung vou brauchbaren Diinnaohliff«ł 
erfordert Uebung und Zeit. Gute Diinnschliffe nach ein- 
gesandtem Materiał fertigt an: McchaniBcho Wcrkatott 
von Yoigt & Hoch-esang in Gottingon zum Preise voo
3  M pro Stuck. Samtliche Utensilien zur Diinnachliff- 
herstellung liefert auCer genannter Firma auehB. FueB, 

Berlin-Steglitz,
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brechung. Ein Lichtstrahl, welcher in schiefer Rich
tung aus einem Medium in dn anderes iibergeht, wird 

aus seiner- ursprilngliciieii Richtung abgelenkt, er 
wird gebrochen, da dio Fortpflanzungsgeschwindig- 
keiten dos Lichtes in yerschiedenen Medien ver- 

schieden sind.

Dafiir gijt das Snelliussche Brechungsgesetz

3m 1 n, wobei i der Winkę! dos einfallenden
sin r

Strahls gegen das Einfallstor, r derjenige des ge- 
bmchenen Strahls und n der Brechungsesponent des 

zweiten Modiums bczogen auf Luft ist.

Die MĆglichkeit, einen durchsichtigen Kristall 
unter dem M.kroskop im durchfallenden Licht sehen 
zu konnen, beruht nieistens auf dem Untersehied der 

Brechungsindiees des Kristalls und des ilin umgebcn- 
den Mediums, z. B. Luft. Infolge dieses Untebchiedes 
zeigen die Kristalle infolge tótaler Reflexion dunkle 
Rander. Diese sch warzeń Rander sind um so breiter, 
je mehr die Breehungsindiees beider Korper, d. h, 

des Kristalls und des. ihn umgebenden Mediums von- 
einander verschicden sind. Quarzkorner des gowohn- 
lichen Sandes besitzen daher, wenn man sie ganz 
troekon unter dem Mikroskop beobachtet, scliwarze 
Rander von betrachtlicher Breite. Sobald man aber 

die Korner mit einem Tropfen Wasser arifeuchtet, 
werden die Rander bedeutend sehmaler, da der 
Brechungsindex des- Wassers weniger von dem- 
jenigen der (Juarzkorner verschiedeh ist, Die Total- 
reflexion wird sohlieBlich kaum inerklich, wenn wir 
die Korner in Nelkenól iegen. Ware daher der 
BrechungsindeS des Nelkenols bekannt, so wiire dies 
ebenfalls, wenn auch nur aimahernd mit dem Bre- 

ęhungsindex des Quarzes der Fali.

Die Lichtbrechung von Mineralkornern wird nun 
nach Sehróder van der Kolk1) in der Weise ermittelt, 
daB man die Korner in Flussigkcit en von verschiedener 

aber bekannter Lielitbreehung einbettet und damit 
vergleichl.

Die Bestimmung dos Brechungsiiulex oin- 
aelner Mineralkcmponenten in D ininschliffen er- 

folgt nach der L i c h 11 i n i e n m e t h o d e von F. B e ck e.

Mai| engt bei der mikrnskopischen Beóbachtung 
den Beleuchtungskegel so stark ein, daB die Grenze 
des Kristalls gegen' die einbpttende Fliissigkeit oder 
im Diiimsehliff gegen den einbettenden Kanada- 
balsam ais scharfe Linie erscheint, und hebt dann den 
Tubus mittels des Triebes in die Hohe. Es tritt dann 
fipo deutlich erkennbare Liehtlinie, dio sog. Beekc- 
i«he Liehtlinie, parallel zur Grenze der beiden vor- 

sohiedenen liehtbrechenden Medien auf, die sich 
heim Heben des Tubus gegen die starker licht- 
hreehende Substanz verschiebt, wahrend der 
sehwaehor liehtbrechende Teil dunkel umrandet er- 
Hcheint. Beim• Senken des Tubus sieht man infolge

‘ ) Schróder ta n  der K o lk : Kurze Anleitung zur 
mikroakopischen KristaUbestimmung; and Tabellen zur 
mikrośkopisclien Beatinjthung der Mineralien nach ihrem 
Brechungaindex. Wiesbaden 1900.

der Bildumdrehung dio entgegengesetzle Erschei- 
nung. Diese hangt mit dem fiir verschieden licht- 
brechende Medien yerschiedenen Winkel der Total- 
reflexion zusammen. Im Diiimsehliff ist sie stets 
anwendbar und gestattet sehr rasch die Entschei- 
dung, ob ein Minerał oder Sil.katglas starker oder 
schwacher lichtbrechend ist ais Kanadabalsam 
(n == 1,54). Diese Erseheinung der Beckesehen Lieht

linie ist um so deutlicher, je groBer der Untersehied 
der beiden yerschieden lichtbrechenden Substanzen 
ist: Bettet man z.- B. Quarz (n =  1,54) in Kanada
balsam (n 1,54), so yerschwindet sie fast ganz. 
Dureh Dilmpfen des Liehts mittels Schiefstellung 

des Beleuclitungsspiegels lftBt sich die Liehtlinie 
haufig deutlicher machen.

Die andern Eigenischaften, die sich im ein- 
fachen L icht beobaęhtcn lassen, wie Form und 
Śpaltbarkeit, Dickenmessung, Einsehlusse, Farbę, 
Pleoehroismus, treten an Wichtigkeit gegenuber der 
Breehungsindexbestimmung zuriick. Ihre Wertung 
erfoirdcrt gewisse Uebung und eingehendere minera- 
logisehe Kenntnisse.

Beóbachtung zwischen gekreuzten Nicole. 
Zur Identifizierung der einzelnen Gefiigebestnndteile 
miissen die optischcn Eigenschaften ermittelt und 
mogliclist gemessen werden. Die auf diesen Messun- 
gen basierende petrographischeAnalyse ist nur 
m ittels des Polaęisationsmikroskops mfiglich. 

Nachstehend sei das Wesentlichste dieser Beobach- 
tungen zwischen gekreuzten Nicols kurz dargestellt.

Man kann die Kristalle einteilfen in einfach- 
brechendc und doppelbrechende. Blickt man z. B. 
durch eine beliebig geschnittene Platte aus FluBspat 
oder Steinsalz auf eino kleine, in einem dunklen 
Schirm befindliche erleuchtete Oeffnung, so sieht 
man diese an derselben Stelle und in gleicher Weise, 
wie-man si& auch ohne eine derartige Platte sehen 
wurde. So vorha(ltęn sich alle amorphen Korper 
(Glaser) und dio fćgularen Kristalle; man nefmt sie 
daher einfachbrechend. EinfachbrechendeKorper 
lenkę ii das Licht in jeder Richtung in gleicher Weise 
ab; ihre Breehungsindiees in a Hen Richtungen sind 
gleich. Sie heiBen optisch isotrop.

Anders verhalten sieli die Kristalle der iibrigeu 
Kristallsysteme. Nimmt man z. B. ein durchsichtiges 

Spaltungsstiick von Kalkspat und betrachtet da
durch dic helle Oeffnung, so erblickt man sie doppelt. 
Das eine der beiden Bilder befindet sich an der 
wahren Stelle, das andere ist davon entfernt, und 

zwar je nach der Stellung des Kalkspates nach oben 
oder unten, nach rechts oder links. Dreht man den 
Kalkspat, wahrend mail dureh ihn hindurchblickt,so 
dreht sieli das eine Bild um das andere in einem Kreise 
herum. Aehnlich rerhalten śich alle nicht regularen 
Kristalle; man nennt-„sie daher doppelbreehend 
oler auch, da ilire Breehungsindiees iii yerschiedenen 
Richtungen yerschiedene Werte besitzen, optisch 
anisotrop. Die Erkennung der Doppelbrechung 
einer Sulistanz ist von groBer Wichtigkeit.
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Legen wir einen beliebigen einfaćliKrechenden 

(optiscli isotrOpen) Korper. z. B .' Stcinsalz oder ein 
Glas, zwischen die gekreuzten NicSols unsefcs Mikro- 
skops, so wird das: gradlinig rpólarfsibrte Lieht, 
wclches der Polarisator liefert, im Kri sta II keine 

Vcriinderung erleideń und gelangt unverandert an 
den Analysator, dessen Schwingungsrichtuiig 90° mit 
derjenigen des ankommenden Strahles Bildet und 
der denselben daher nieht hindurclr lii lit. Drehen 

wirmittels des drehbarcn Objekttischcs daśPraparat 
um 360 so wird in keiner Stellung eine Yeriinderung 
eintreten, d. li. ein einfaelibreehender Kfirper 
erscheińt zwischen gekreuztóii "Nicnls in 
allen Stellungen dunkel.

Ppppęlbfofehendć Kristalle werden dagegen bei 
einer llorizontaldrehung des Objektiytisches um 300° 
zwischen gekreuzten Nicols riermal heli und dunkel. 
Man bezeiehnet eine Fortpflanzungsrichtung in einem 
doppelbrechenden Kristall, in der das Lieht keine 
Doppelbrechungcrlcidet, ais seine optische Achse. 
Der Kalkspat und mit ihm alle liexagonalen und 
tetragonalen Kristalle besitzen nur eine cinzige der- 
artige Richtung; man nennt sic daher optiscli ein- 
aphsig. Derjenige der beiden Strahlen, welcher in 
allen Richtungen diegleiche Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit aufwcist, ist der ordcntlichc Strahl, der 
andere, dessen Lichtbreehung und damit die Fort- 

pflanzungsgeschwindigkeit des Lichtcs abhangig ist 
von der Richtung, in welcher die Schwingungen des 
Lichtes stattfinden, ist'der auBerordentliehe.

Abb:; 3. Acbseiibilder eines einnchsigen und zwei- 
, aclisigen Kristails.

' •' In den Kristalleii des rhombischeii, monoklinen 

und triklinen Kristallsystcms sind die Verhaltnissc 
kómplizierter. Das Lieht wird hier in zwei auBer- 
ordontliche Strahlen zerlegt. welche wiederum stets 

Jenk?ccJit zuemgnder polarisiert sind. Im optisehen 
Sinne mufi man drei aufeinunder senkrechte Rich- 
tungen unterscheiden. Diese Kristalle nennt man 
optiseh zweiachsig.

Zur Unterscheidung optiscli einachśigcr und op- 
tisch zweiachsiger Kristalle węnden wir das kon- 
vergcnt polarisierte Lieht an, in dem wir die 
Kondensorlinie auf den Beleuchtungsapparat legen. 
Betrachten wir einen gitnstigen Sehnitt eines aniso- 
tropen Kristails in dieser Weise unter Benutzung 
eines starken Objektivs und entfernen das Okular, so 
konnen wir umnittelbar die in der oberen Brennebene 
des Objcktirs sichtbar werdenden Interferenz- oder 
Aehsenbiider beobaehten. Die Anordnuńg der ent- 

stehendeu dunk len Achsenbarren eines einachsigen und 
eines zweiachsigen Kristails sind inAbb.3 dargestellt.

In DCinnscliliffen findet man freilich selten so 
gunstigo Schnitte, muli sich vjelmehr mit schief-: 
liegenden kleinen Aussclinitten dieser Figuren bu-, 
gniigen. EinachsigeKristalle sind leicht daran ztv 
erkennen, dali sich bei der Drehung des Objekl-: 
tisehes die schwarzen Barren, auch Isogyren genannt, 
stets nur parallel mit sieh selbsl yerschieben, wah
rend sie dies bei den optiscli zweiachsigen Mineralien 
niemals lun.

Es soli an dieser Stello nicht weiter auf diese, 

Erscheinungeu eingegangen werden; erwiilint seien 
nur noch die Bestimmungen des Charakters der 
Doppelbrechung eines Minerals und dic seiner Aus- 
loschungsschiefe, die fiir die DiagnostizierUng von 

Gefugebestandteilcii von Wichtigkcit sino.
B. Die Ergebnisse. Dies stets an Bedeutung 

gewinneńde Untersuchungsverfahren, die petro- 
graphisclie Analyse, hat yor chcmischen und 
chemisch-physikalisęhen Priifungen den Vnrteil. dali 
dem Kundigen umnittelbar Ergebnisse geliefert 
werden. Bei den gut kristallisierten Hochofen- 
sehlacken ist sie mit Yortcil zu verwenden. Die 
Prufung geschicht an Diinnschliffon im poMrisićrtcii 
Lieht. Folgende kristallographisehe und optischeEigeii; 
schaften wurden eingehend untersucht: Form, Lieht1 
brcehung, Pleóchroismus, Doppelbrechung, optischer 
Charakter des Minerals, Kinachsigkeit oder Zweiachsig1 
keit, AuslOśiingsschicfcn’ und Kristallsystcm.

In den untersucht eh IJochofcnschlacken-Dunn- 
schliffen wurden besonders folgende kdnuzeiehnendi!* 
Minerale bżw. Gefugebestandteile beobachtet:
1. Durclisichtige, meist Farblose, grau bis blau pola1 

risicrende Kristalle ron rcehteckiger bis quadrą- 
tischer Begrcnzung; schwache Doppelbrechung', 
Brechungsindiees wesentlich hofier ais 1.54; gorade 

Ausloschung; optiseh eiilachsig mit negatirem 
Charakter; Kristallsystcm: Tetragonal. Alle diese 

Mcrkniale sprechen fiir M o lilith , das/bezcich1 
nende Hochofońschlackenniineral, das sieli auch 
in einigen Basalten befindet. Die kennzeichnende 
Pflockstruktur und zonaler Aufbau wurden wieder
holt beobachtet. Molekularc Uniwandlungen 
dieses Miiicrals, die zum Zerfall der ganzen 
Schlacken fiihren kiinnen, werden liaufig beob- 
achtet (vgl. weiter unten Kr., 6; Abb. 8,36 u. 17),

2. Durclisichtige Mineralien mit den gleiehen op.- 

tischen Eigenschaften^ aber stiirkerer Lieht- und 
Doppelbrechung und dadurch bedirigtcn hohercjJ 
Interfereuzfarben (gelb bis griin). Wahrseheinlićji 
sind diese auch ..Melilithe", die ja ais Mischr 
kristalle ihre chemisehe Zusammensetzung iind^ęn 
konnen. Die hohere Doppelbrechung ist wohl be- 

dingt durch Eintritt von Eisenoxydul bzw. M w  
gan'oxy<M in das Melilithmolekiil, wora uf berejtp 
J. H. L. Vogt1) und spater Riisberg (s. LitcratUr- 
verzeichuis3) hingewiesen haben. Diese Melilithe 
finden sich auch stets in Schlacken mit lioherem

‘ ) J  H. L. Vogt: Beitriige zur Kenntnis der Ge* 
setze der Jlineralbildung in Selimelzniassen, Christianie 
1902, S. 103.
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Mn 0 |j- Fe 0-Gchalt. Im Gegensatz zu 1 neigen 
sie fast gar niclit zu molckularcn Umlagerungcn 
(ygl. die rotliclicn Stellen der Abb. 17).

3. Leiśtciiforińjge Kristallemit hoherDojjp$brechung 
und entsprceheiid starken Interferenzfarben (rot 
bis griin), die zur 01ivin-Reihe, gehiiren.' Wie 
jiingst Riisberg (s. Literaturverzeichnis 3) zeigte, 
kami in dem Magncsiaorthosilikat das Magnesium 
durch Kalzium, Eisen, Mangan orsetzt werden, 
wobei sieli die optischen Eigcnschaften kontinuier- 
lieli iindern. Zerfallserscheinungen an diesen Mine- 
ralien wurden yon mir nicht mit Sieherhcit beob

achtet (vgl. Abb. ló).

4. Stark Mn O + Fe O-hallige Schlacken zeigen 
unter dem Mikroskop hiiufig sehr schone opake 
Skelette, die aus Magnefit odcrMa-ngan- 
oxyden bestelien diirften. In groBer Zahl auf- 
tretend, sind sie keńnfcciehuend fiir bestandigc 
Schlacken (vgl. Abb. 9).

5. Stark manganoxydul- (und eisenoxydul-) haltige 
Schlacken besitzen luiufig sehr schone, farnkraut- 
ahnlięhe Gcbilde, Margarito und G lobulite von 

grunem Mangftimonosulfid MnS und unter 
Umstanden FeS, die bereits 1875 von H. Vogel- 
sang1) an Siegerlander Schlacken besehrieben 
wurden. In groBer Zahl auftretcnd, sind sie 
bezciclmend fiir bestandigc Schlacken. Sie diirfcn 
nicht mit den Umwandlungsformen der Melilithe 
verwechselt werden, was bei oberfliichlicher Be- 

obachtung gescheben kiinnte (Abb. 10}.

0. In  der Umwandlung bzw. im Zerfa.ll be- 
griffene Melilithe. Diese Gebilde sind fur 
unbestaiidigc Schlacken kennzeiclmend. Afeist 
erkennt man noch randlich die Umrissc der blau- 
polarisierenden Melilith-Rechtccke, die im Innern 
nlit andern hoher licht- und doppclbrechenden 
Mincralien erfullt sind. Die Nenbildungen, dic, 
hiiufig optisch rerschieden orientiert sind, zeigen 
gelbe Interferenzfarben. Die Abb. 19 zeigt die 
Gestalt imd Farbę dieser Gefugebestandteile.

Die unter 1 bis.U genannten Minerale bzw. 
Gefugebestandteile sindmeist itr einer dagegen 
zur-iicktretendcn,-schwer zt< entwhrend.en Grund- 

masse ausgeschieden.

7. Abweichende Struktur besitzen erhiirtete 
Schlackenmehle und anormale Schlacken, wie z. B. 
sehr rasch gekuhlte GieGereirohoison- 
śchlacken, wofiir Bu 1 und 3, Ap 7 und 8 ais 
Beispiel dienen mogen. Ihre Struktur ist ganz 
anders und ohne weiteres von der normaler 
Schlacken zu unterscheiden. Meist zeigen sie 
nur sehr feine Aadcln, die zum Teil bereits Um- 

wandluhgscrscheińungcn erkennen lassen.

Die nach diesen Gesichtspunkten aus-gefiihrten 
pctrographischen Analysen gestatten mit hoher 
Sicherheit eine Entscheidnng, ob bestiindige oder 
unbestandige Schlacken rorliegen. Bestiindige

l ) H. Yogelsang: Dio Krigtallitcn. Bonn 1875.

V II,o

Schlacken lassen Gefugebestandteile >Tr. 1 bis 5 in 
iiberwiegender Zahl erkennen, Wahrend bei don un. 
bestiindigen dic im Zerfa 1) begriffenen ALelilith- 
kristallc Ar. li den. Hauptbestandteil ausmachcri- 
Abwcichendę Strukturen alteroder GicBereischlackcri 
miissen bciseite gelassen werden.

Die einzelnen Ergebnisso der petrographischen 
Analysen von 84 Hochofcnsehlacken-Dunnsehliffeii 
sind zusammen mit den chemischen Analysen in 
den Zahlentafclu 2 und 3 (TafellO und 11) in fiber- 
sichtlicher Form dargestellt.

Im Polarisationsmikroskop wurden gepriift:

84 Diinnschliffe verschicdciicr Hochofen- 

schlacken.
davon 411 bestiindige, frische Schlacken 1 Tag

J5S bis % Jalir alt,
,. 17j bestandigc, altc Schlacken, 3 bis

40 Jahre alt,
,, 19 unbestandige bzw. zerfallsyerdachtigj;

Schlacken,
„ 3 verwitterte Schlacken,

2 raseh abgekiihlte GieUereirohcisen-
sehlacken (anormale Stuckschlacken)' 

,, 2 zusammengebaekenc Schlackenmehle. .

■ 84

Dic statistischo Betrachtung dieser84 petro
graphischen Analysen ergibtfolgendes:
1. Yon 58 bestiindigen llochofenschlacken enthalteii 

55, d. h. 94 %, die fiir bestiindige Hoehofen- 
schlacken kennzeichnenden Gefugebestandteile, 
und zwar stets deutlich erkennbar Nr. 1 (uń- 
zersetzto Melilithe ais Hauptbestandteil), liiiufig

. Nr. 4 und 5 (Eisen- und Maiigaiioxydule bzw. 
Sulfide). Daneben kommt Ar. ii (umgcwandelte 
Melilithe) nur gelegentlich vor. Die 20 Jahre 
altcn Schlacken Bu 20 und Ap 4 sowie dic iiuBeró 
Kruste von RSt 7 zeigen eine abweichendó 
Struktur. Wiirde man diese Schlacken bei der 
Statistik vernachlassigen, so enthalten samtliche 
bestiindigen Schlacken (100%) dic kennzeiehnóń- 
den Gefiigebcstandteile!

2. Yon 19 unbestandigen Hochofenschlacken, ent
halten 19. d. h. 100%, die kennzcichncnd zer- 
tallen don Melilithe. Gefiigebcstandtcil Ar. ii, ais 
Hauptbestandteil, der mindestens ein Dritte! der 
Gesamtmasse ausmaeht. In vielen Fallen sind 
daneben andere Minerale iiberhaupt niclit erkenn
bar, biswcilen aber auch einzclue bestandigc Me- 

lilithe A'r. 1.
3. Yon den drei verwittertcn llochofcnschlacken 

Wi 3, Wi 7 und Ap 5 zeigt Wi 7 iiberwiegend 
fiir bestandigc Schlacken kennzciclinende Gefiige- 
bestandtcile Ar. I. Ap 5 zerfallendc .Melilithe 
Ar. 6 und Wi 3 abweichende Stiuktur.

4. Abweichende Struktur zeigen die zusanimen- 
gebaekenen -Melile Ap 1 und Ap 7 und die rascTi 
gckiihltc, anormale GieBereiroheisenscIilaćke Bu ”, 
wahrend dic GieBcreischlackc Bu 1, die infolge 
rascher Abkuhlung bestandig bleibt, sowohl be-

29
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standige w ie unbestandige Gefiigebestandteile er- 
kennen laBt,
Die gewiinschte Yoraussage, ob frische. 

Stuckschlacken bestandig bleiben odćrnicht, 
M t  sich also m it Hilfe der petrographischen 
Analyse bei den 7ur Untersuchung gehragten 
SchJaoken m it einigor Sicherheit fallen. Die 
Farbtafel ermoglieht auch dem weniger Eingeweihten 
rasch eine hinreichcnde Orientierung.

Praktisch waro die petrographische Analyse in 
der Weise durchzufiihren, daC von gut abgekiihlten 
Blocken, also nach etwa zwei Wochen, etwa von drei 
Stellen Proben fiir Diiimschliffe entnemmen werden. 

Diese sind nach den im Teil 5 beschriebenen Gesiehts- 
punkten zu priifen und im Freien zu lngcrn. Die Me- 
t-hode hat sich gerade in zweifelhaften Fallen bewahrt.

(Fortsetzung folgt.)

A. S. Norsk Valseverk.
Yon Oberingenieur W ilh . K r a m e r  in Duisburg. 

(Hierzn Tftfol 12.)

I |er Krieg gab der norwegischcu Konseryen- 
industrie sehr starkę Beschaftigung. und 

dementsprechend stieg auch der Bedarf an den zur 
Verpackung erforderlichen WeiCblechcn; Gleich 
uach den ersten Krlegsmonaten schieden sich die 
Konservenfabriken in zwei Lager, in die „schwar- 
zen“ Fabrikeń, die fiir die Mittelmacht.o, und in die 
,weifien“,die fiir die VierverbandslSnder lieferten. 

Demgemafi erhielten auch die Konscrvenfabriken 
die Yerpackung&bleche von den Gegnerstaaten. 
Vor demKriege war England der alleinigeLieferant 

dieserBleche, umi betrug dieEinfuhi' etwa 25 0001, 
im Jahre. Die Konserycnfabiiken liaben teil- 
weise eigene. Werksąbteilungen, in denen die 
Bleóhdosen iiergestellt werden, /.um Teil bezielien 
sie sie von selbstandigen Unternehmungen dieser 
Art. Zu diesen-gehort u. a. die „Bergens Blik- 
trykkeri“, eine 1910 erbaute, neuzcitliche und 
durchaus musterguitige Fabrik, die etwa 90001 
Weifi- oder sonst geeiguet. vorbehandelte Bleche 
im Jahre verarbeitet. und die giofite Menge an 

Dosen an die . ̂ sch warzeńlJ Konseryonfabriken 
lieferte. Der Griinder, Mitteilhaber und Direktor 
dieser Fabrik, P au l  Seho lz ,  ein geborener 
Deutscher, war der Trager des Gedankens, ein 
W e i f i b l e chw erk  zu errichten, um die Kon- 
servenindustrie des Landes auf breitere Grund- 
lage zu stellen und den Bedarf an Blechen im 
eigńen Lande zu erzeugen. Mit der Griindung 
und Erbauun<r dieses Wtifiblechwerkes, des „Norsk 
Yalseyerks*. beginnt. auch der langiahrige Wupsch 
Norwegens. eine eigene Eisenindustrie zu besitzen, 
in Erfiillung zu gehen. Dank seinem unver- 

gleichlichen Unternehinungsgeiste ist es dem Griin- 
dęr der Anlage, Direktor Scliolz. nach Bewaltigung 
grofier Schwierigkeiten gelungen, Anfang 19IG 
die Bestellungen in Deutschland aufzugeben und 
auch die Ausfuhrbewilligung zu erhalten. Siimt- 

liche Einrichtungen, wio Gebaudekonstnikiioncn, 
Walzwerksmaschinen. Walz- und llilfsmotore, 
Gasaniage, WttrmOfen und die vielen kieineren 
Werkseinrichtungen, -ja selbst Zeinent und Mauer- 
steine wurden aus Deutschland bezogen. Sehade, 
dafi es nicht moglich war. auch die Fundamente

fertig aus Deutschland zu bezieheu, wie ein Mon- 
teur von der Maschinenbau- Anstalt Humboldt 

auBerte, ais dieser bei der Gebaudemontage auf 
die Fundamente reeht lange warten muBte.

Die Absicht. des Giiinders, die Anlage so 
zeitig in Betrieb zu bringen. um fiir den grofiten 
Teil des Krieges den Biechbedarf von dieser 
Anlage zu bezielien, gluckte leider nicht. Sie 
konnte erst im Herbst. 191$ in Betrieb ge- 
nommen werden. Besonders hemmend waren die 
sehr ungiinstigen Arbeiterverhaltnisse, diebekannt- 
lich die Wirtsehaftlichkeit der ganzen industrielien 
Unternehmungen in Frage stellen.

Bei dem stark zerkliifteteu Gelande in der 
Umgegcnd von Bergen war es eine besonderą 
schwierige Aufgabe, einen geeigneten Platz fiir 
eine solche Anlage zu finden, welche die. Be
dingungen, geuiigender Baum fur Vergrofierungen. 
giinstige Yerbindung mit. dem Wasser, • - da 
Eisenbalmanschlufi niclit zu erreichen war 
und auch Moglichkcit. ausreichender Arbeiter- 
beschaffung erfililen ' konnte. Wenn auch nicht 
gerade mnstergiiltig, so doeh hinreiehend gunstig 
fiir die dortigen Yerhaltnisse wurde die Aufgabe 
gelost durch Anlage des Werkes in dem Talchen 
„Simonsvik“, das mit dem Fahrenschiff in 15 
Minuten von Bergen aus zu erreichen ist,

Das TSIcheu erstreckt, sich, vom Wasser aus 

von i\Torden nach Siiden allmahlich ansteigend, 
in einer Lange von 800 m. Seine Breite ist 

verschieden, am gr5Bten im Siiden, wo sie etwa 
120 m betragt, nach Norden zu, in der Mitte ein- 
geengt, dann wieder etwas breiter werdend und 
am Ausgange zum Wasser stark eingeschnurt in 
einem Felsentor von etwa 20 ni auslaufeud. West- 
lich grenzt das Gelande an den Festungsbezirk 
„Gravdal“. und hat diese Lage fiir die lctzte Zeit 
sehr ungilnstige Wirkung gehabi,

Fur die Lage des Werkes waren die Breiten- 
verhaltnisse des Talchens ungemein giinstig: Mit 
nur geringer Abtragsarbeit nach der Westseite zu 
konnten die Hallen so untergebracht werden, wie 
es der praktisohe Yerarbeitungsgang des Walzgutes 
verlangt. Es konnten. im Gegensatz zu anderen
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Anlagen, die Hallen so aufgestellt werden, daB 

die Seiten freiblieben, bei Vergr8Berungen also keine 
Yerlegungen erforderllch werden. Die - Works* 
sohle liegt 11 ra uber dem Meeres Iloohwasser- 
spiegel, durchaus giinstig fiir die ErriclUung einer 
leistungsfahigen HafenlOseliaulage. Wahrend der 
Bauzeit und auch jetzt besorgt ein Dampfdfehkran 
mit Haken- und Greifereinrichtung von 1,5 und
12 t. Tragkraft, die LSscharbeiten, und ohne 
weitere Kaianlage konnen Schiffe bis 450 t an- 
łegęn und mit dem Kraiie geloscht werden. Vor- 

laufig dient. eine Ilolzbrilcłce ais Verbinduug der 
Kranstelle mit dem Lande. und werden auch uber 
diese, unter Benutzimg einer 8chinaIspurlokoinotive, 
die Transport.e zum und vom Werke besorgt.

Der Baugrund war nicht so, wie man ihn sieli 
gernc wunseht. docb mag er fiir die Bergcner 

Verbttltnisse ais nicht ungtinstig bezeiclmet werden. 
Zum Teil kam der Felsboden zutage, uud nach 
Westen zu wurden die Fundamente in Tonschiefer 
gegriindet, wahrend mit. Gefalle nach Siidosfc der 
feste Gi-und allmithlich bis auf 7 m abfiel und 
sieh iiber diesem fester Meerschlamm und Torf 
befand, der abgetragen uud vom Kai aus ins 
Wasser gestiirzt. wurde. Das ausgespreugte Ge- 
atein wurde dem Beton zugegeben, und die tieferen 
Ausgrabungen fanden groBtenteils an den Stellen 

statt, wo groBe Fundamente, z. B. fiir das Kalt- 
\yalzwerk, dieses Ausgraben sowieso erforderlicii 

gemacht hiitten.
Aus dem Lagoplan, Abbildung I (Tafel 12). 

ist dic Anordnung der Einrichtungen ersichtlich. 
Gebaut ist vorlaufig das eigentliche WeiBblech- 
werk; das angezeichnete Platinenwalzwerk und 
Elektrostahlwerk sind zur raschesten Angliede- 
rung vorgesehen.

. Der Arbeitsgang ist kurz folgender: Die von 
dem Lagerplatz am Kai entnommenen Kohlen 
werdert mittels Schmalspurbahn dem Gaserzeuger- 
Erdbunker zugefiihrt, und zwar fiihrt das Gleis in 
^llm&hlieher Steigung auf die Buukerhohe, so dali 
die Wagen einfach einkippen konnen. Sollten 
Betriebsstoi.ungen an der Greiferlaufkatze ein- 
treteu (md dadurch die Zufuhr von Kohlen zu 
den Hochbunkern yerhindert werden, so kann dic 
Kobie aushilfsweise seitlich an die Gasei-zeuger- 

fclłhne angefahren werden. Eine elektrisch be- 
triebene Greiferlaufkatze bedient die Hochbunker 
aus dem in der Yerlangerung des Generatoren- 
hauses liegenden Erdbunker, der etwa 1000 t 
Kohlen faBt.

Im Generatorenhaus ist auch ein Dampfkessel 
von 120 qm Hcizflache aufgestellt, der fur die 
Geblaśe der Gaserzeuger, zur Anwitrmung der 
Beizbader, dem Keseryegeblase der Saugzuganlage 
und fiir die Heizungsanlage Dampf liefert. Der 
Kessel ist mit einer Gasfeuerung au?geriistet, und 
war die Wahl dieser Feuerung beśtimmend fiir die 
Aufstellung des Kessels nalie bei den Gaserzeujiern 
bezw. nahe bei dem ITauptgaskanal, der aus erster

Eand heises Gas abgeben kann. Neben Kohle 
und Koks soli eine geripge Zusatzmenge Torf, der 
dem dicht am Werke befindlichen Torflager ent- 
nomnien wird, zur Vergasung komin on.

Die Heizgase werden durch unter der Erde 

liegende, mit feuerfesten Steinen ausgefiitterte 
Bleclirohre den Blech- und Gliihofeu sowie den 
Verziunhorden zugefiihrt. Der Gaskanal in derVer- 
zinnerei kaun durch Aufsetzen eines Uinfiihrungs- 
rohres mit der Saugzuganlage yerbunden werden, 
um das Ausbrennen der Gaskanale zu erleichtern.

Es besteht” dio Absicht, die Blech- und Gliih- 
iifen mit Flammenbogen nach Art der Rennerfelt- 
Oefcn ele*ktriscb zu heizen, und sind die Pl&ne 

bereits durchgearbeitet; sie yersprechen auch eine 
zufriedenstellende Ausfiihrung. Damit der heiBe 
Flammenbogen das Warm- und Gliiligut nicht iiber- 
hitzt, sind auBer einer weitgehęnden Regelung 
der Stromzufiihrung die Elektroden so angeordnet, 
dafi dio Wiirmewirkung nur durch Strahlung er- 
zielt wird. Die Zufuhrung einer geringen Menge 

Heizgas, das den Ofenraum flillt, soli die Warme 
ausgleichen und das Warm- und Gliihgut in einer 
reduzierenden Hiille halten. Man gedenkt dadurch 
den Kohlenyerbrauch um etwa 80 °/0 zu vermindern. 
Sollte es gelingen, diese Einrichtungen mit Er
folg anzuwenden, so wiirde dies, da die Kohle 
vom Ausland eingefiihrt werden mufi. einen aufier- 
ordentlich wertvollen Fortschritt. bedeuten. Dafl 
es moglich ist, die Yerzinnherde mit elektrisclier 
Widerstandsheizunjr zu versehen, wurde bereits 

friilier angedeutetl).
Die Platinen, yorlftufig yon auswarta kommend, 

werden in Stabeo von etwa 5 m Lange ebenfalĄ 
vom Kai mittels Schmalspurbahn in die Platinen- 
halle gebracht. wo sie im ersten Tell dieser Halle 
durch einen Laufkran aufgestapelt werden. Auch 
dio Bewegung der PlatinenstSbc zu der Rutsche, 
seitlicli vom Rollgang der 1’latinencnschere, wird 
von dem Kran besorgt. Dor yorwarts- und riick- 
wartslaufende Rollgang mit fliegenden Pollen Jtihrt 
die St&bc einzelu der Platinenscbere zu, auf der 
Platinen bis 250 mm Breite und bis 25 mm St&rke 
kalt. geschnitten werden konnen. Ueber eine 
hinter dem Seherenmesser angeordnete Iiutsche 
fallen die auf Mafi geschnittenen Platinen ln 
die in einer Grube stehenden Platinenkilbel, die 
von dem Kran bedient, an bestimmten Pl&tzen der 
Platinenhalle ausgekippt und nach Sorten eingeteilt 
werden. Yon hier holen sieli die Ofenleute die 
zu verwalzenden Platinen auf Scbmalspurwagen 

und bringen sie zu den Oefen.
Die gasgeheizt.cn Platinen- und Blechofen, von 

der Fa. Poetter G. m. b. H., Dusseldorf, gebaut, 

sind so eingerichtet, dafi die abziehenden Gase 
des Fertigofens in den Platinenofen gefiihrt werden 

, konnen, wobci nach Belieben Friscligas zugesetzt 
werden kami. Aber es laBt sieh auch eine un-

>) Siehe St. u. E. 1914. 3. Dez.. S. 1789.
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mittelbare Abffilirung der Abgase voin Fertigofen 
zum Kamin durch einfache Ventile nach Bedarf 
ausfuhren. Diese Einrichtung wurde mit Rilck- 
sicht auf die lange, nicht ausgenutzte nnd un- 
verbrannte Gasflamme des dunkel arbeitenden 
Blechofens gewfihlt. Die Einzclkamine fiir jeden 
Ofen wurden der bewahrten guten Begelbar- 
kelt halber beibelialten. Auf der Walzenstrafie 1 

sollen Je nach Bedarf 1 x 2  m Bleche gewalzt 
werden. Zur Erzielung einer grofieren Leistungs- 
fSLhigkeit besitzt diese Strafie einen besouderen 
Platińenwfirmofen. Bel den mit 500 PS starken 

Walzmotoren durch ein Riemenyorgelgge ange- 
triebenen Walzenstrafien ist nichts Besonderes 
zu erwahnen. Das Biemenscheibenselrwungrad hat 
einen Durchmesser yon 8,5 m und wlegt 60 t,. 
Die Abmessung der Walzen hat; gegeniiber den 
iiblichen Ausfiihruhgen insofern eine Aenderung 

erfahreu, ais die Zapfen, entsprechend den immer 
groBer werdenden Leistungen und Beanspriichungen, 
orheblich langer gewahlt wurden, da man iiber- 

żeugt war, einem MiByerhaltnis zwischen ver- 
starktem Ballen und Zapfen abhelfen zu tniissen. 
Auch dićLagerkiihlung wurde eingefiibrt und 
zwar durch Verwendung von getrennten KiUil- 
stiicken. Die altbekannten Lager mit einge- 
gossenen Kuhlrohren. die allerdings eine st&rkere 
KilhlUng herbelfiihren. haben den Ńachteil der 
geringeren Ausnutzbarkeit in der Starkę derLager- 
sehalen. Ebenso wurden dic Stander mit einer 
SchmieiTOrri.chtting rersehen, die es erinoglicht, das 
HeiBwalzenfett aus den ais Behalter ausgebildeten 
W&lzensl ilmierkopten zu den Zapfen, dureli Von- 
tile rbgelbar, zulaiifen zu lassen. Die deu Lagern 
beigelegten Schmierkissen von Putzwolle und Lap- 

penpaketen werdeit je nach Bedarf aus dem Fett- 
beh&lter getrahkt. F.s erfolgt dadurch eino glelch- 
maBigere Schmierung. Abbildung ‘2 (Tafel 12) 
zeigt dii- erste Walzenstrafie.

Die Walzenstrafien wurden von der Deutsehen 
Maschirienfabtik in Duisburg geliefert . Die Blech- 
doppler und auch die Bleehschercn sind bekannte 
Bauart en der Maschinenbau-Act.-Ges. vorm. Gebr. 
Klein in Dahlbrueh, die auch dic Beizinaschlne 

und das Kaltwalzwerk lieferte. Ks bestand die 
Absieht. an Stelle der noch unvollkommenen 
Handdopplcr selbsttatige Doppler anzuschaffen. 
jedoch mtifite dieser Plan wegen iibermafiiger 
Beschaftigung der Maschinenfabriken aufgegeben 
werden; dasselbe war der Fali mit der Anschaffung 
von Bleclistanzen an Stelle von Blechscheren, mit 
denen der Blechpack durch einen Stanżhub an 
allen vier Seiten beschnittcn werden kann. Auch 
die Aufstellung von Oeffnermaschinen muBte man 
auf ruhigore Zeiten verschieben.

Die auf den Scliereu besaumten und ge- 
sćhnittenen Blechpacken werden, in einzelne Ta- 
feln getrennt. von lland auf Transport gestelle 
gelegt. Yon der Wal ze zur Scheiro, von dieser 
zu den Oeffnerplatzen und weiter zur Beizbahn

werden die Bleche von einem schnellarbeitenden 

Laufkran befordert. Dieser Kran besorgt auch 
den an deiv Scliereu ent.stehemlen Blechabfall zur 

Schrottpaketlerpresse. Die GroBe der Pakete ist 
dem Elektroofenbetrleb angepaBt und betragt 
500+400+250 mm. Entgegen der iiblichen Ab- 
ftlhrung der schworen Beizdampfe durch lioch- 
gehende Sch&cht e ins Freie, werden bei diesen 
Beizen die D&mpfe nach unten abgezógen, und 
zwar durch in das Fundament gelegte Tonrohre,' 
die zu der Saugzuganlage fiihren. Die die Beiz- 
anlage verlassenden Bleche werden wie ublifch 
in StahlguBglulikasten gepackt und in einem Itanal-i 
gliiliofen gegliiht. Ein solcher wurde mit Rilck- 
sicht. auf den spateren Einbau der elektrischen' 
Flammenbogenheizung gewahlt. Ein Uebelstand 

der Kanalgliihofen, daB besonders in der heifien 
Soinmerszeit gebeizte und nasse Bleche, wenn sier 
langere Zeit auCerhalb des Ofens stehen oder bei 
dem Kanalglfihofen erst nach langerer Zeit ln 
die Gliilizone kommen, schwarz werden, wurde 
dadurch abgestellt, daB das iiber dera Brennerteil 
befindllohc Gewolbc des Kanalglidiofens abhebbar 
ausgebiblet wurde, nach Art der Einsatzglilhófeii)

Das hintereinander arbeitende Kaltwalzwerk 
hat, entgegen den sonst anzutretfenden Bttder- 
getrieben rcineii Kiemenantrieb erhalten, um don 
durch die schweren Zahnradgetriebe verursachtó'u 
erheblich groBeren Kraft aufwand zu vennciden.' 

Auch bei diesem Walzwerk erhiclten die Walzćn-i 
zapfen eine groBere Lange, sowie eine Kiihlung 

durch getrennte Kiihlsiucke. Die Blećhtransport^ 
yorrichtung von dem Vor- zu dcm Bintorgerbsfist 
ais Gurt.fórderer ausgebildet, der von einer unter 
Klur liegenden Transmission angetrleben wird'. 

Da fiir die Herstellung der kleinen Konseryen- 
dosen keine durchaus plattliegenden Blechtafeln 
erforderlich sind, die man sonst dadurch erzielt! 
daB die Blechtafeln beim letzten Stich cpier ge
walzt werden, so kommen bei diesem Walzwerk 

■ • fi 
alle droi Stiche hintereinander iii dersclbcn Walzp
richtung zur Ausfiilnuiig. wodurch ein gewissei’ 
Vorteil erzielt wird. Dic nach dem Kalt.walzeń 
nachgegliihten Bleche wandern sodann zur WeiC^ 
beize. die, mit einer ! cieli teren Antriebsmaschirie' 
verselien ist ais die Schwarzbeize. Ebenso wie 
bel der Schwarzbeize gelien auch bei der WeiC- 

beize die Dampfo unterirdisch zur Saugzuganlage.
Es ist nicht ausgeschlossen, die Herstellung 

der Bleche, die fiir eine einheitliche Weiteryer-' 
arbeitung in den Dosenfabrlken bestimmt, sind, 
zu vereinfaclien und zu verbllligen, u. z. durch 
ein Kaltwalzen nach der ersten Beize, wodurelf 
das zwelte Gliihen erspart werden wiirde, doch’ 
konnten diesbeziigliehe Yersuche noch nicht yor- 
genommen werden.

Die Verzinnęrei, das Sortiei- und Blechlager- 
haus sind noeh nicht aufgestellt, obwolil die Ge- 
baudeteile. und Einrichtungen derselben schoii wab-

!
rend der Bauzeit eini;eliefert wurden. Man ver-’
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ziunte die ersten Bleche bei der Bergen! Bliktryk- 
keri. welche dic Yerzinnmaschinen vom Norske 
Yalsewerk ubernommcn hat.t.e, um die von Deutseh- 
land gelieferten Schwarzblećhe selbst. zu yerzinnen. 
In obiger B-eschreibung ist jedoch der weitere ller- 
stellungsweg, wio er geplant war, beschrieben.

Die von der Weifibeize kommendon Bleche 
werden im Beizkorbe, der an der llangCBchlene 
falirbar ist. zu den mit Wasser gcftUltenBleclibebal- 

tern gebracht, die neben den Yerzhinherden liand- 
licb aufgestellt sind. Damit der Laufkran in der 

Ycrzinnerei auch iiber die Ycrzinnlierde faliren 
kann. habeli dic Yerzinnherde dieser Aiilage kerne 
durchs Dach gelienden Dunstschaclite, sondern die 
Dilmpfe werden mittels Hauben abgeleitet, dereń 
llohlsiiulo eine Yerbindung. mit dem unter Flur 

iiegenden Abgaskanal und der Saugzuganlage hat. 
Die Hańbo, ist in Ku.treli ago rn leicht drehbar und 

gestattet dadurch die Benutżung des Kran es bei 
Arbeiten an den Yerannhorden. Ein in der flohl- 
sfiule angcbracbter Schieber gestattet die Rcgelung 
des Abzuges.

DieVerzinnmascbinen lieforte die Deutsche Ma- 
schinenfabrik, Duisburg, die ais erste deutsche Ma- 
schinenfabrik die Herstellung dieser Maschinen auf- 
nahm. diese neuzcitlich durchbildeto und gegeniiber 
don frilheren, yonEngland geliefert en Maschinen wo- 
sentlic.li yerbesserte und leistungsfahigerigestalteto.

Naehdem die Bleche die Yerzinnmaschinen 
\ erlassen haben. erfolgt ihr Weitertrarisport in 
derselbijn Kichtung, bis sie auf fahrbare. auf einem 
Tische befindliche 1'ritsehen fallen, auf dem anschlie- 

Bend das Kortieren und Yerpacken der Bleche er- 
folgt. Eine Yerpackung in Kisten ist infolge 
der kurzeń Entfernung zu der Verbraue.hsStelle 
in Bergen nicht erforderlieh, weshalb eine ein- 

fąćhere Yerpackung, die auch gleichzeitiir eino 
leichtero Vcrladung ermoglicht. gewfihlt wurde.

Eine Saugzuganlage an Stello eines Kamiils 

wurde in erster Linie deshalb gewahli, weil die 
kiilteren Dampfe der Beizen und der Yerzinnerci 
in die Abgąskauiile eingeleitet werden; dadurch 
trit.t eine wesentliclie Tcmperaturycrmindcrung 
der von den Gliiluifen und Yorzinnereiherden 
kommenden Abgase ein. Ein natiirlicher Kamih- 
zug wiire daher ungeniigend gewosen.

Seftnch vom Blechlager wurde die Reparatiir- 
werkstatt aufgestellt und mit allen erforderlieh eh 
Werkzeugmaschinen, Luftdnickhammer und einem 
drohbaron Sehmelzofen fiir die Lagerherstellung 
der Walzenstrafien ausgeriistet.

Es sind fertig montiert zwei i Doppel- d. h. vier 
WalzenstraBeń, wahrend die Gebaude fur die 
Verlangcrung bis auf sechs WalzenstraBen mit ent- 
sprechender YcrgroBjsrung der anderen Abt.eilungen 
erriehtet sind. Wie bereits eiiigąhgs erwalmi. 
ist bei Wahl der Anordnung der IIallen auf eine 
VergroBerung des Werkes entsprechemUłueksicht 
genommen und’ war das Tal gerade genugend 
breit. genug. um <liese gern geseheno Miiglichkeit

zucrfiillen. Die Platinen-, Walźwerks- undScheren- 
halle konnen nach rechts. das Dressicrwalzwerk 
bzw. eine getrennte Fertiggluherei ebenfalls nacli 
rechts. die Yorglitherei nach links ausgebaut wer
den. Nach rechts konnen sowohl die Yerzinnerei. 
das Blechlager ais auch die Werkstatt erweitert 
werden. Ketu Betrieb ist also festgebaut. wie 
das leider sonst geschehen inuB. wenn z. B. das 

Gelilnde in der Breite nicht ausreicht.
Der eutfallende Blechabfall von etwa iJO %  

der Blecherzeugung muB vorliiufig verkauft, viel- 

leicht sogar ausgefiihrt werden; ein Nachteil, der 
durch moglichst schnelle AngliederungeinesElektro- 
schmelz- und Plsitinenwal/.wcrkes heseitigt werden 
soli. Da auch die Doscnfabriken einen Abfall 

von rund 2 0 %  haben, wurde eine Abfallver- 
wertung von zusammen etwa 40 % zur Ruck* 
yerarbeitung kommen.

Mit den aufgestellten yier Walzenstrafim sollen 
rund 12000 i Wcifiblecheim.Jahre erzeugt werden, 
und nach Aufsteilung der beiden n&chsten Strafien 
in dem feitiggestellten Gebaude wird sieli die 
Erzeugung auf 18000 I im Jahre erljohon lassen. 
,Um den gesamten Bedarf des Landos zu decken 
wiirden zusammen acht Strafien erforderlieh sein. 
fur welche die Anbaumoglichkeit. wie der Lage- 
jilan Abb. 1 zeigt. reiclilich yorhanden ist.

Es dflrfte vou Belang sein, den AnschluC 
eines Platinen- und Schmelzwerkes zum Blech- 
walzwerk, wie solcher yorgesehen ist, kennonzu- 
lernen, weshalb in dem Lageplan diese Erganzung 
eingetragen wurde. Yon dem Hollgang doi' bc- 
stehenden Platinenschere ausgehend, soli die Ver- 
liingerung dieses Hollganges in die Platinenhalle 
gcfiihrt werden, so. dafi der yerlttngcrte Kollen- 
gang den Platinenabfuhrrollgang <les Platineu- 
walzwerkes bildet. Um jedoch dio Mijglichkeit 
einer auswttrtigen 1’latinenzufuhr ohne Schwierig- 
keit durch Abladung in der Platinenlagerhalle zu 
gestatten, ist das Gebaude des Platinenwalzwerkes 

so yersetzt, dafi ilie Einfalirt in dic Platinen- 
Iagerhalie freibleibt. Ais PlatinonstraBc ist ein 
Uniyersalgerust. yorgesehen. das auBer Platinen 

der yerschiedensten Breiten auch Uniyersaleisen, 
und nach Ausbau der Vertikalwalzon auch Grob- 

und Mittelbleclif herstellen kann.
Dic Leistung des tJnlyersalgeriistcs wird so 

groB sein. daB iuehr ais dio Halfte der Zcit iibi ig- 
bleibt. um aufier Platinen fur das Bleelwalzwerk 
oine grofie Mengo yon Uniyersaleisen und Grnb- 
und Mittelblechen answalzen zu konnen; dies war 
auch der Grund fiir die Wahl einęs solchen lini- 
yersalgeiilstes. An das 1’latinenwalzwerk schliefit 
sich das Elektroschmęlzwerk an. Es soli mit 

Liehtbogen-Elektroofcn von IG t Fassungsinhalt 
eingcrichtct werden. Der Mangel an Kohlen in 
Norwegen, das Yorhandensein yon preiswerter 
eloktrischer Kraft und dor Vorteil • des Elektro- 
ofens. auch minderwortigen Schrott ohne Qualitats- 
beeintrachtjgung benutzen zu konnen. sprechen
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fur die Anlage von Elektro- an Stelle von Martin- 
ćifen. Letztere beanspruchen aucli einen groBeren 
Platz Jur sieli und die Gaserzeuger und arbeiten 
iiberdies umstandlicher ais Elektroiifen. Man 
rechi.ete in Friedenszeiten einen Strompreis 
von 0,9 bis 1 Oere/KWst ais Grenze der Wett- 
bewerbsfahigkeit zwiselieu Martinofen undEIektro- 
ofęn, und da die Kohlenjtreise nach dem Kriegc 
den friiheren niederen Stand kaum wieder erreichen 
werden, so ist auch in dieser liinslcht der mit 
billigem Strom arbeilende Elektroofen nach dem 
Kriege seiner Wettbowerbsfahigkeit sicher. Ein 

groBer Vorteil des Elektroofens ist auch die Giite 
des in ihm horsestellten Eisens fiir die diinnen 
Feinbleche, die bckanntlich ein ausgewabltes Ma
teriał in bezug auf Reinheit, Festigkeit, Dehnung 
und Dichte verlangen. Angenehm ist bei der Wahl 
des Elektroofens die Entlastung der Transport- 
mittel, da die Kohlenzufuhr, die beim Martin
ofen erforderlich ist, entfilllt- Der fehlende Schrott 

kann voraussich<lich durch Ankanf im Lande ge- 
deckt, werden, und die erforderliehen Mengen an 
Roheisen wird man dem Auslande entnebmen 
mussen. Hochofen zur Erzeugung' yon Roheisen 
hat Norwegen nicht, uud die in kleiner Anzahl 

yorhamlenen elektrischen Roheisenflfen haben eine 
unbedeutende Erzeugung, und selbst. wenn in den 
nilchsten Jahren weitere ElektrorohelsenOfen cr- 

baut werden sollten, wird dio Deckung des Eisen- 
bedarfes des Landcs aus eigetier Roli eisen e rz eugun" 
vor Jahrzehnten kaum moglich sein.

Der nocli auszubauende Kai soli eine leistungs- 
fahige Entladebriickc mit Greiferkran erhalten. 
um die starkę Zu- und Abfuhr vom Wasser zum 
Werk und nmgekchrt bewaltigen zu konnen.

Dic elektrische Kraft liefert. das Bergener 
Elektrizitatswerk, und fiihren die Hochspannungs- 
leitungen auf der einen Seite iiber die Bergen 
umgcbenden Felsen nach der Verteilungsstelle 
des Walzwerke*. Die Walzmotoren werden mit 
derSpannung der Fernleitung von 7200VDreb- 
Btrom unmittelbar gespeist, wahrend die Hilfs- 
motoren mit einer transformierten Spannung vou 
220 V arbeiten. Fiir die elektrische Kraft sind fur 
das Kilowattjahr 90 Kr. zu zalilen, ein Preis, der 
fiir dic norwegischen Yerhaltnisse ais sehr hoch 
betrachtet werden muC.

AuBer dem gj-oCen Grundstiick fiir die. ge- 
planten und zukunftigen Erweiterungen der Werks- 

anlage sind neben dera WerksgebUude reichlich 
Grundstiicke zur Erbauung von Bcamten- und 
Arbeiterwohnungen vorhanden.

Zum SchluB mag nicht unerwahnt bleiben, 
daB man dem Bau der Anlage norweffischerseits

grofie Schwierigkeiten bereitete, und besonders 
die Polizeibeliorde war eifrig bemiiht, den beim 
Bau beschaftigten Auslandern, d. li. Deutsehen, 
die groBten llindernisse in den Wcg zu legen. 
Aufeiithaltsvorbote machten Entlassuugen Yon 
deutsehen Angestellten in verschiedenen Fallen 
erforderlich. Dank haben die Deutsehen. die in 

der Kriegszcit eine solehe, fiir Norwegen groBe 
Anlage lieferten, nicht geerntet; das war auch 
bei der Englandfreundlichkeit des Laiules gar- 
nicht zu orwart.cn. Wie wenig Yerstttndnis dem 
Aufbau einer eigenen Industrie in Norwegen staat- 
licherseits entgcgengebracht, wird, beweist die 
hohe Zollabgabe fiir die Einfuhr der Walzwerks- 
einricht.ungen und -Ansriistungen in Hohe von 
etwa 100 000 Kronen. Diese Suinme entsprićht 
den Kosten einer weiteren Walzenstrafie. Ein 
Teil des eingezahlten Zollbetrages wurde Mitte 
1919 zuruckgezalilt. Selbst das Gebrauchswasser 
des Werkes, das einem nahegelegenen Binnensee 
mittels Pumpe entnommon wird, inuB f. d. cbm 
an den Staat, ais Eigentiimer des Sees, bezahlt 
werden. Infolge der yeralteten Gesetze Nor- 

wegens haben sogar die'Nachbarn eine groBe Ge- 
walt iiber das Wohl und Welie der Anlage. die 
his zur Stillegung der Anlage reicht.

Das eben beschriebene Werk ist. das erste 
Blecliwalzwerk Norwegens. Am 15. Novcinber 

1918 kam das Werk mit der ersten Walzenstrafie 
zufriedenstellend in Betrieb und am 3. Dezember 

desselben .Tahres wurde eine Aenderung in der 
Werksleitung vorgenonnnen, naclidem man glaubte, 
den AuslSnder nicht mehr notig zu haben. Einem 
alteren, norwegischen Ingenieur, bisher in Eisen- 

bahndiensten, den man kurz vorher zur Erlernung 
der Blechherstellung einige AVochen nach Schwe- 
den gesandt, hatte, wurde die Leituug iibertragen. 
Das ungiinstlge Ergebnis der neuen Leitung, die 
mit teuren Versuchen sinnlos arbeitete, fiihrte 
begreiflicherweise zum Verlust. des Bankkredits. 
Die verschiedenen yersuche, neue Gelder zu be- 
schaffen, scheiterten; auch die beantragte Staats- 
anleihe von 3 Millionen Kronen kam nicht zu
stande und nacli nochmaliger Wiederaufnalune 
des Betriebes fiir einige Wochen kam Anfang 
dieses .Tahres die Anlage vollstandig zum Śtill- 
liegen.

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

Es wird das Norsk Valseverk in seiner Ent- 
stehung. seine aufiere und innere Einńchtung, 
die Ausbaumogliehkeiten sowie die derzeitige Lage 
besciirieben.
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Arbeiten deutscher Eisenbau-Werke aus den Kriegsjahren 
1914 bis 1918.

Von 3)c.-3i>9. H. Bi isenberg in Diisseldorf.

(Fortsetzung von Seite Jll.)

Eingleiiige Eisenbahnbriicke in Mohon.

I |ic alte Eisenbahnbriicke in Mohon wieB 
diesellie Bauart auf wie die Briicke in Lumes 

and war auch in derselben Weise durch Weg- 
sprengung der Mittelpfeiler zerstijrt worden. 

Ais Ersatz war sofort nach der Sprengung 
Ende August eine Holzbriicke von einer Eiscn- 
bahnkompagnie st.romaufwitrts der gesprengten

s.

worden (vgl.Briicke geschłagen 
Hintergrund).

Die Ersatz-Briłcke, die der Do r tm uude r  
Union in Auftrag gegeben wurde, erhielt eine 
Lange von rd. 108 ni, und zwar sieben Oeffnungen 
ron 14,0 m und eine Oeffnung v6n 10,0 m Stiitz- 
weite. Die Gesamtanordnung und der Aufbau 
entsprechen den bei der Briicke in Lumes ent- 
wickeltenGrundsatzen.Auch 

hier wurden ais Haupttra- 
ger Differdinger 95 B Yer- 
wendet, nur die Joche wur
den stitrker ais bei der 
Briicke in Lumes ausgebil- 
det. Die Landjoche bestan- 
den niimlich aus zwei, die 
Wasserjoche aus drei neben- 
einanderstehendeń geramm- 
ten Bocken. Die Zahl der 
zu schlagenden Rammpfahle 
fiir diese Briicke betrug daber 68 Sttick. Die Achse 
der neuen Briicke wurde stroni ab wttrts nahezu 
parallel zur zerstBrten im Abstande von tj m 
gelegt. Die Briicke miifite stromab der alten 
gelegt werden, da oberhalb einige eiserne Schiffe 
versenkt waren, so dafi dort eine Rammung 

ausgeschlossen war. Die Arbeiten zum Neubau 
der Briicke wurden am 17. Noven>ber aufge- 

nommen. Die vorher in Lumes gebrauchte 
Dampframme wurde in Teilen auf Pontons ge- 
laden und auf der Maas nach Mohon gefahren.

Da man jedoch durch die Behelfsbriicke nicht 
durchfahren konnte, mufite die Ratnme oberhalb 
der Holzbriicke ausgeladen und zu Lande auf die 

stromabwilrts gelegene Baustelle geschafft werden. 
Diese Handlungen nahnien infolge sehr be- 
schrankter Platz^erhaltnisse ziemlich viel Zeit 
in Anspruch,.sodafl die Ranune erst am 24. No- 
vember wieder betriebsfertig war und der erste 

Bammpfahl geschłagen 

werden konnte.
Das Rammen in Mohon 

bot sehr viel Schwierig- 
keiten. Zunachst mufiten 

viele Steinblocke, die von 
gesprengten Pfeil ern her- 

riihrten, beseitigt wer
den. Der Boden war teil- 
weise so bart, dafi die 
Pfable nach 2 m Eindrin- 
gen fast nicht mehr zogen.

Baustollo in Mohon. Mehrere Małe brachen
auch Pfahle ab oder stell- 

ten sich dermafien schief, dafi sie wieder entfernt 
werden mufiten. Ferner gingen durch das nicht 
rechtzeitige Eintreffen der Ersatz-Rariłbipfahle 
drei Tage yerloren, so dafi erst am i 0. Dezember 
die Rammarbeiten beendet waren. Die Durch- 
schnittsleistung betrug fiinf Pfahle im Tag. 
Hierbei ist allerdings zu beriicksichtigen, dafi 
das Wetter aufierst schlecht war und die Tage

Abb. 8 im

Abbildung 9. Eiscnbahnbrucko in ilohon.

immer kiirzer wurden. Mit dem Aufbringen 
der Differdinger Trager — es wurden dieselben 
Einrichtungen wie in Lumes benutzt— wurde 
am 4. Dezember begonnen, nachdem iu der 
Zwischenzeit die Endwiderlager und das erste 
Landjoch fertiggestellt waren. Das letzte Joch 
wurde am 11. Dezember abends fertig, und am 
12. Dezember wurden die letzten sechs Haupt- 
trsger verlegt. Darnach wurde am 13. uńd 14. 
die Hilfsbriicke beseiligt, der Verband eingebaut 
und die Fahrbahn aufgtjbracht; am 15. Dezember
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waren diese Arbeiten erledigt, Die durchschnitt
lich tiiglich beschilftigte Arbeiterzahl betrug 39 
Mann. Am 16. Dezember fand die Belastungs- 
probe statt. bei der sieh irgendwelche Anstande 
nicht zeigen. Eine Aufnahme wahrend der Bau
arbeiten zeigt Abb. 8, ein Bild der fertigen Briicke 
die Abbildung 9.

d) Eingleisigc Eisenbahnbriicke in Charleville.

Die alte Yorhandene zweigleisige Eisenbriicke 
bestand aus vier ^Steinbogen von rd. 17 m 
Stiitzweite. Nach der Sprengung blieb der erste

Bogen auf dem linken Ufer stehen, zeigte jedoch 
bedenkliche KiiJbildung, so dali er fiir weitere 
Benutzung nicht in Frage kam. Auf Abbildung 10 
ist der Stehengebliebene Teil der alteu Stein-1 
briicke nocli zu sehen. im łfintergrunde die von 
den Eisenbahnbau-Kontpagnien seitwarts erbaute 
erste Notbriićke. Die D o r tm unde r  Union 
erhielt den Auftrag, unter B.eriutzUng der alten 
Steinpfeiler eine eingleisige Briicke zu bauen, 
dereń Achse in der Mitte der alten Steinbriicke 
liegen sollte. Die Ersatzbriicke erhielt fiłnf 
gleiche Oeffnungen bei einer Gesanitlange von
85 m. Der linkę Bogeit wurde gesprengt und 
der erste Wasserpfeiler bis auf die Hohe des 
hochsten Wasserstandes abgetragen. Die iibrigen 
drei Pfeiler waren tiefer abgęśprengt worden 
und muBten daher wieder aufgemauert werden.

Diese Arbeiten wurden von der Firma Ph. 
Ifolzinann & Co., Frankfurt a. M.. ausgefuhrt. 
Auf die Steinpfeiler wurden vier gleiche eiserne 
.Toche von 5,5in Hohe Und 1,5 m Breite auf
gestellt. Fiir die Haupttrager wurden Walz- 
triiger, und zwar Differdinger Triiger 95 B, ver- 
starktes Profil, bei einem -Abstande voi) 1,8 ni 
gewiihlt. Im iibrigen war der Ueberbau in der 
gleichen Weise wie bei den Briicken in Lumes 

uud Mohon ausgebildet. Die Sprengung des Stein- 
bogens erfolgte am 3. Dezember 1914; die Ab- 
t.ragung und Aufmauerung der Pfeiler war am 

10. Dezember beendet. 
Am gleichen Tage begann 
die Aufstellung der eiser- 
nen vier Biicke: daran 
schlofl sieh das Yerlegen 
der Haupttrager wiede- 
rurn mittelst Hilfsbriicke 
sowie fahrbaren Bocken 
zum Absetzen der Trii- 

ger. Am 20. Dezember 
war die Briicke fertig- 
.gestellt und um 11 Uhr 

erfolgte die Belastungs- 
•piube, die zur Zufrieden- 
heitausfiel. Abb. 11 zeigt 
die fertige Briicke wah- 

( rend der Probe. Die im 
Durchschnittbeschaftigte 
Arbeiterzahl betrug 30 
Mann im Tag. Erdarbei- 
ten waren nur in gerin- 
gem Mafie erforderlich, 

da die neue Briicke in 

die alte franzosische 
Gleisachse zu liegen kam,

e) Zweigleisige Eisenbahn- 
briicke bei Dor.chery.

Die alte franzosische, 
zweigleisige Eisenhahn- 

briicke besafi sechs stei- 
uerne Bogen uud eine 

Gresamtlauge von rd. 96.00 m. Nach der Sprengung 
wurde zunachst Anfang August 1914 eine ein- 
gloisige holzerne Notbriicke und spater im No- 

vember eine zweite stromaufwilrts der alten 
Briicke von den Eisenbalinbau-Kompagnien ge
baut. Da infolge der dort herrschenden starken 
Stromung der Maas die1 hiilzernen Briicken ge- 
fahrdet. erschienen, wurde mit Riicksicht auf die 
Wichtigkeit der Eisenbahnlinie von der Heeres- 
rerwaltung der Bau einer neuen eisernen zwei- 
gleisigen Briicke beschlossen. Der Auftrag hierzu 
wurde der Dortmunder Union erteilt.

Fiir die neue Briicke wurden die alten Pfeiler 
der Steinbriicke benutzt, die so hoch aufge
mauert wurden, dafi ihre Oberkante den hochsten 
Wasserstand, der in den letzten zehn Jahren ge- 
herrsclit hatte, erreichte. Auf diese fiinf Pfeiler

Abbildung 10. Zerstorte Eisenbahnbriicke nnd Xotbrucke in Cliarlcvillc,

Abbildung 11. Eisenbahnbriicke in Gharleville.
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K u r d  Ende l l :  Ueber den Zerfall von Hochofenstiickschlacken.

Abbildung 4. Von innen lieraus zerrleselnder 
Schlackenblock (Rombach).

Abbildung 5. BestUndiger, zerklUfteter Schlackenblock (Rombach). 
Absonderung wio liasalfc.

Abbilduncr 9.

Abbildung 7. Schlackenblock (Rombach), im Kern zerrieselt, 
dann in sich zusaminengestUrzt.

Abbildung G. Feste Schlacke (Rombach), 
Absonderung wie Basalt.

Abbildung 8. V  75



Abbildung 10. X
Farrenkrautfihnliche Mangan- und Eisensulfulglobilite in 

bestiindigen MeliUthcn. Wi 4 poi. Licht.

Abbildung 11.
Syntb. Thomasroheisenschlacke Ao, zerfallend. 

fiJrmige Neubildungcn in blaucn Mclilithen.

X  75
Gclbe Stern- 

Pol. Licht.

Abbildung 12. X  75
Synth. Thomasroheisenschlacke As Mo, zerfallend. Gelbe orienticrte 

Neubildungcn in blauen Melilithen Pol. Licht.

Abbildung 13. X  75
Syntb. Thomasroheisenschlacke Bo, zerfallend. Kennzeichnend 
zerfallende Melilithe. GefUgebcstandteil Nr. 0 (vergl. Tafel 2, 

Abb. 18/19). lłol'. Licht.

Abbildung 14. X  75
Synth, Thomasroheisenscblacke 13, Fe« Mn, bestandig. Feine

Abbildung 15. X  76
Synth. Thomasroheisenschlacke Ci Fe4 Mn, bestiindig. Feine
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K u r d  Ende l l :  Ueber den Zerfall von Hochofenstiickschlacken.

Abbildung 18. Schwara-weiB Aufnahme X  75 

der zerfallenden StUckschlacke Phra Im polarisierten Licht.

Abbildung 19. Naturfarbenaufnahme. X  75 
Die polarisierenden Melilithe (Abb. 17) sind im Inneren rollig 

nmgelagert in andere GefUgebcstandteile yon hfjlierer Licht- und 
Doppelbrechung.

D iese  Ge/U g ebe s tan  d t e ilc  Kr. G s in d  k e n n ze ic h n e n d  f iir  unbesfcUndige S ch lacken .

Abbildung 16. Sch warz-weifl Aufnahme X  75 Abbildung 17. Naturfarbenaufnahme. X  75
. . . . .  _ , t , Blau polarisierende bestandige Melilithe (Gef Ugebęst andteil Kr. 1)

von der bestandigen StUckschlacke R St* im polarisierten Licht. und Melilithe mit hoheren Interferenzfarben (gelb-rot) (Nr. 2).

K e n n ze ic h n e n d  fUr b e s t iin d ig e  Sch lacken .
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wurden eiserne Joclie von 4 in Hohe und 2 ra 
Breito aufgesetzt; die Endwiderlager wurden 
durch Betonfundainente mit einbetonierten Eisen- 

bahnsehieneii gebildet. Fiir die H.aiipttrilgcr er-

Abbiidung 12. Eisenbalmbriickc bei Doncliery Jns Hau.

gab sieli eine fęrofite Stiitzweite von 16,5 in, 
gewiihit wurden Differdinger Trager, verstiirktes 
Profil 100 B. Beide Briicken, besteliend aus je 
zwei Haupttragern im Abstande von 1,8 m, 
lagen nebeneinander im 

Abstande von 3,5 m.
Der Oberbau bestand 
aus Holzscbwellen mit 
aufgeschraubten Schie
nen, genau wie bei den 
Briicken in Luines. Zu 
beiden Seiten erhielt die 
Briicke Gehwege mit je 
zwei Austrittśtellen. Fiir 
die Aufstelluńgsarbeiten 
benutzte das Werk die 
Herate der Baustelle in 
Oharleville. Werkzeuge 
uud Gerilte wurden am 
23. Dezember 1914 in 
Oharleville verladen und 
nach Doncherj' gesandt.
Den Aufbau der Pfeiler hatte die Firma Grim
& Bilfinger in Mannheim iibernommen. Nachdem 
die Fundamente der beiden Landpfeiler in ,den 
ersten Tagen des Januar 1915 fertiggestellt waren,

Fundament zur Verfiigung gestellt werden konnte. 
Am 21. Januar waren dann drei eiserne Joche 
aufgestellt und in den ersten beiden Oeffnungen 
die HaupttrUger eingelegt. Erst am folgenden 
Tage konnte nach Ablauf des Hochwassers mit 
Betonieren des zweiten AVasserpfeilers begonnen 
werden. Die EiBenbauarbeiten fiir die dritte Oeff- 
nung begannen am 2. Februar. fiir die yierte 
Oeffnung am 8. Februar. Eine Ansicht der ent- 
stehenden Briicke gibt Abb. 12 wieder, Am
10. Februar waren saintliche Haupttriłger verlegt. 

Daran schlofi sich das Entfernen der fiir die 
Aufstellung gebrauchten Hilfsbriicke, das Ein- 
bauen des Verbandes, das Aufbringen der Schwellen 
und Schienen, des Bohlenbelages und des Gc- 
liinders an. Diese Arbeiten waren am 21. Fe
bruar beendet, so dafi am gleiehen Tage noch 
die Briicke dem Yerkehr iibergeben werden 

konnte. .
Auch an dieser Briicke wurden sSmtliclie 

StoBe und Yerbande zunachst geschraubt. Nach- 
traglich wurde indessen die Briicke yollstandi^ 
abgenietst. Die Zahl der beschaftigten Arbeiter 

betrug im Durchschnitt 28 Mann im Tag.

"
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Abbildung 14. Ausbijdung eines eisernen Kammptalils.

wurden sofort die beiden eisernen Joche aufge
stellt. Infolge Hochwassers verziigerte sich die 
Fertigstellung der Wasserpfeiler, so dafi erst 

am 8. Januar das erste im Strome liegende 

VII

Abbildung ]3. Zcrsfćirtc Eisenbafińbrueke in Laifour.

f) Eingleisige Eisenbahnbriieke Uber die Maas 
bei Lailour.

Die Maasbriicke bei Laifour liegt im Zuge 
der zweigleisigen BahnstreckeNamur —Charleville 

mr v< ’lni  ̂ war *,n August 1914 von 
den' Franzosen durch Spren- 
gung zerstfirt worden. Am 
29. Januar 1915 erteilte der 
Chef des Feldeisenbahnwesens 
der Briickenbauaristalt I Ie iu , 
Lohmann & Co. A.-G., 
Dusseldorf,  den Auftrag, an 
Stelle der zerstorren Briicke 
eine Ersatzbriicke fiir ein- 

gleisigen Betrieb bis zum (i. Marz d. .1.,
auszufiihren, gemeinscliaftlich mit der Firma 
Grim & Bilfiger A.-G., Mannheim, fiir die Bau- 
arbeiten. Die urspriingliche Briicke hatte daą

30
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Maastal in fiinf schief gewSlbten, gemauerten 
Bogen von je 30 ni Spannweite, also rd. 150 ni 
Gesamtlange, bei rd. 17 m Hohe iiber Mittel- 
wasser iiberspannt. Der Zustand nach der Zer- 
storung stellte sieh folgendermaBen dar (vgl. 
Abb. 13): Von den fiinf Bogen waren die drei 
mittleTen durch Sprengung zwcler Pfeiler bis 
fast zur FIuBsohle liinab zerstort worden. Nur 

die Uferiiffnungen jederseits waren stehen ge- 
blieben. Die Trttmmer der abgestiirzten BrUcken- 
teile yersperrten in bohem MaBe den DurchfluB 
im Strombett; sie waren im Herbst 1914 nur 
teilweise weggerttumt worden. Unmittelbar hinter 
der Briicke iief die Bahn am rechten Haasufer 
in einen Tunnel ein. Hierdurch war festgelegt, 
dafi die Hilfsbriicke in der Achse eines der vor- 
nandenen Gleise gebaut werden muflte, da keines 
der Gleise verschwenkt worden konnte. Die 
beiden stehengebliebenen Bogen hatten bei der 

Sprengung so stark gelitten, dafi ihre Wieder- 
benutzung in dera vorhandenen Zustande nicht 
moglich war. Da ein Ausbessern wegen der Kurze 
der zur Verfiigung stehenden Zeit nicht in Frage 

.§ kommen konnte, wurde beschlossen, aucli diese
^  beiden Biigen durch Sprengung zu beseitigen.
» Es war demnach eine Hilfsbriicke von rd. 400 ih

Lange herzustellen.
Da die Hochfiihrung der geśprengten Mittel- 

pfeiler aus dem Wasser heraus viel mehr Zeit 

beansprucht hatte, ais fiir die Hilfsbriicke zur 
Verfiigung stand, und weiter darauf Riicksicht 

genommen werden sollte, dafi diese Pfeiler un- 
behindert durcli die Ersatzbrticke fiir den spilteren 

w zwejgleisigen Ausbau der Briicke aufgebaut wer-

so den konnten, so muBte zu besonderen Grundungen
3 geschritten werden. Ais solche kam nach den

3  vorliegenden Yerhaltnissen in esrster Linie Pfahl-
griindung in Betracht. Das felsige FluBbett und 
das bis 2,50 m hohe Gerijll der alten Briłcken- 
triimmer verboten jedoch die Anwendung von 
Holzpfithlen und fiihrten zur Yerwendung eiserner 
Rammpfalile aus Differdinger Tragern I  24, die 
zu einzelnen Pfahljochen zusammengefafit wurden. 
lim ein leichteres Einschlagen zu erzielen, wurde 
dertSteg der Rammpfalile am unteren Ende durch 
versenkt aufgenietete dicke Bleche bewchrt, die 
Flansche nnd der yerdickte Steg wurden schnei- 
denformig zugespitzt und der Pfahlkopf mit 
starkęnWinkeleisen versehen,umdie Zerstorungen 

des Pfahlkopfes durch den scliweren Rammbar 
ausznschliessen (vgl. Abb. 14). Fiir die.Ueber- 

bauten muBte ein Tragwerk gewahlt werden, 
das neben schneller Herstellung in der Werkstatt 
die Arbeiten an der Baustelle so einfach und 
sicher wie nur moglich gestaltete,, und auch in 
Anbetraclit der ungiinstigen .Tahreszeit .die Zahl 
der Schraubenvcrbindungen, die auf der Ban- 

'stclle herzustellen waren, auf ein KleinstmaB 
beschrUnkte. Ferner war die sehr schwierige 
Zufuhr zu beriicksichtigen. Da keinBalinanschluB
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vorhanden ivar — alle Briicken stromaufwiLrts 
bis Charleville und atromabwurts bis Fumay waren 
zerstort — und in der gebirgigen Landschaft 

die LandstraBen auBerordentlich groBe Steigungen 
aufwiesen, blieb ais einzige Zufuhrmoglichkeit 
fiir die schweren Geriite und Eisenbauteile der 
Wasserweg von Fumay aus maasaufwarts, wohei 
die Riicksicht auf die yorhandenen Schiffsarten 
das Versandgewicht nach oben begrenzte. Das 
nach diesen Gesichtspunkten ausgefuhrte Bauwerk 
besteht aus elf Balkenbriicken von iin Durch- 
schnitt 15 m StiitzWeite auf eisernen Pendel- 
stiitzen, die auf den gerammten Jochen aufruhen 
(s. Abb. 15). Die Joche sind zwisehen die alten 
Pfeiler gestellt; jedes einzelne besteht aus acht 
Eisenpfahlen, dic durch Quer- und Langsverbande 
slandfest gemacht sind. Auf ihnen ruhen unter 

Verinitt lung von Rosten ausDifferdingen X-Trttgern 
die fachwerkartig ausgebildeten Pendelstiitzeu, 
bei denen mit Riicksicht auf die Forderung, die 
Schraubenverbindungen auf der Baustelle mog- 
lichst einzuscliranken, die Pfosten durchgehend 
ausgebildet und nur die untergeordneten Zwischen- 
yerbande angeschraubt sind. Die 15 m langen 

Balkenbriicken wurden ais Biechtragerbrucken 
in der Werkstatt flx 
und fertig hergestellt 
und im Ganzen rernie- 

tet zur Bau3telle ver- 
sandt. Diese Briicken- 
form konnte zur An

wendung kommen, weil 
es schon yorher beim 
Bau anderer Kriegs- 
briickenbauten (Bruk- 
ken bei Blangis, Oriony,
Ohis) gelungen war, 
ein Aufstellgerat zuent- 
werfen, das den ein- 
fachen und sicheren 
Einbau ganzer Blech- 
tragerbriicken bis zu

25 t Gewicht 
ohne Hilfsgerii-\ 

ste ermoglichte. 
Dieses Gerat 

(vgl.Abb,16)be- 
stelit aus einem 

Wagen mit lan- 
gem,festemAus- 
leger, der am 
vorderen Ende 
hangend eine bis 
zu den Pfahljo- 
chen hinahrei- 

chende Hilfs- 
stiitze tragt. In
nerhalb des Aus- 

legertragers 
und des Wagens 

befinden sich . Laufkatzentriiger mit zwei je 
12,5- bis 15,0-t-Laufkatzen, dereń Antrieb auf 
Hub und Langshewegung durch Hand erfolgt. 
Diese Katzen fassen und heben die von hinteu 
in den Wagen eingefahrenen Blechtrager, ziehen 
sie nach yorne unter den Auslergearm und setzen 
sie auf den Stiitzen ab. Die Blechtrageriiber- 
bauten sind untereinander in der Langsriclitung 

gekuppelt und die gesamte Bremskraft wird von 
einer Verankerung hinter dem Endwiderlager am 
rechten Ufer aufgenommen. Die Bauausfuhrung 
war von Anfang an mit aufiergewohnlichen 
Schwierigkeiten yerbunden, dereń Ueberwindung 

die ganze Uinsicht und Tatkraft der Beteiligten 
erforderte. Fiir die Zufuhr auf der Maas muBten 
Kahne gemietet und bemannt werden; ferner 

wurde die Beschaffung eines Schleppdantpfers er- 
fordcrlich, da infolge des Krieges keine Pferdc 
zum Treideln aufzutreiben waren. Dieser Dampfer 

muBte von Namur herbeigeschafft werden, eine 
Aufgabe fiir sich, da sich auf dem Wege> bis 
ITumay und weiter bis Laifour eine grofie Zahl 
Schleusenwehre befand, die alle erst instand- 
zusetzen waren. AuBerdem lag bei Givet 

eine Kolonnenbriicke. in der fiir die Daihpfcr-

Abbildung 17. Eisenbalmbriicke bei Laiiour.



232 Stahl und Eisen. I michau. 40. \Talirg. Xr. 7.

durchfalirt ein SchitTsdurchlafi neu eingebaut 
werden muBte. Die Ilerbeischaffung des Dampfers 
hat sich aber trotz dieser Schwierigkeiten ais 
sehr zweckmafiig erwiesen. da er nieht nur die 
Baustelle Laifour, sondern auch benachbarte 
Baustellen teilweise mitversorgte. In Fumay 
mufite alles von der Bahn aufs Schiff umgeladen 
werden. Ilierzu diente ein eiserner Schwenkrnast 
mit 35 m Ausladung und einer Tragfiiliigkeit 
his 30 t. Fiir don Umladebetrieb war eine be- 
sondere Mannschaft erforderlich, die mit allem 
Zubehiir an Geraten, wegen Verpflegung usw, 

eine kleine Baustelle fiir sich darstellte. Eine 
besondere Erschwerung war das Felilen tele- 
phonischer Verbiudung zwisehen der Bauleitung 

in Laifour und Fumay bis kurz vor Beendigung 
des Bauwerks. Zur Verstilndigung war man auf 
Benutzung eines Kraftwagens angewieaen und 

mufite alle Nachteile in Kauf nehmen, die diesem 
Yerkehrsmittel bei steilen Wegen, Schnoefall und 

Benzlnknapplieit anhaften.
Eingeleitet wurden die eigentlichen Bauar- 

beiten mit der Sprengung der beiderseitigen Ge- 
wolbe, die mit Gelatine-Astralit durch elektrische 
Zunduńg der Sprengliicher in Scheitel und Kiimp- 
fern vorgenommen wurde. Planmafiig sollten 
dieRammungeu am 13.Februar 1915 so weit sein, 
dafi mit den Eisenbauarbeiten begounen wrerden 
konnte. Infolge der geschilderten Schwierigkeiten 
verspittete sich aber das Eintreffen der Dampf- 
ramme, so daB die Rammarbeiton erst am 18. Fe- 
bruar einsetzten und der cigentliche Briickenbau 
nach Rammung des zwei ten Jbche? erst am 23. Fe- 
bruar aufgenommen werden konnte. Dies be- 
deutete eine ohne Verschulden eingetretene Ver- 
spatung von neun Tagen, die mit allen Kraften 
wieder eingeholt werden mufite. Zum Gliick 
machten die Rammarbeiten dank der umsichtigen 
Leitung und der groBzugigen Einrichtungen der 
ausfiihrenden Gesellschaft gute Fortsehritte und 
waren trotz der Erschwerungen, die der Aufstau 
durch die im Wasser liegenden Triiminer und 
die dadurch verursachten Wirbel und Querstrii- 

muugen mit sich brachte, durch unausgesetztes 
Arbeiten bei Tag und Nacht am 6. Harz 1915 
beendet. Benutzt wurde eine Dampframme von 
2000 kg Bargewicht; die Eindringtiefe betrug 
bei der letzten Hitze von 50 Sehlagen durch- 
schnittlicli 50 mm.

Am 4. Februar 1915 waren die ersten Eisen- 
teile aus dem Werk gerollt, am 7. Februar in

Fumay und am 14. in Laifour eingętroffen. Dort 
legten die Schifte am linkeii llfer an, wo ein 
gleicher eiserner Schwenkrnast wie in Fumay 
das Entladen und Heben der einzelnen Ueber- 
bauten auf den Bahndamm besorgte (vgl. Abb. 16). 
Der Ueberbau wurde dann bis in den Aufstel!- 
wagen hineingefahren, der,-ihn ais Gegengewicht 

tragend, um ein Feld vorfuhr und den Ausleger 
auf dem nachsten noch leeren Rammjoch ab- 
stiitzte. Unterdessen war die fiir dieses Ramm
joch bestimmte Pendelstiitze auf einem Schiff 
zusammengebaut und in die betreffende Oeffnung 
eingefahren worden. Dort faBte die eine Lauf- 
katze des Auslegerarmes die Stiitze, hob sie von 
dem- gegen die starkę Stromung verankerten 
Schiff und steli te sie auf dem Ttaramjoch in die 
dafiir yorgeseheneu Kipplagor ein, wobei sie oben 

an der Hilfsstutze bofestigt wurde. Nun konnteu 
die Blochtragerbriicken vorgezogen und abgesetzt 
werden (vgl. Abb. 16). Dor gleiche Vorgang 
wiederholte sich in den weiteren Oeffnungen. 
Wahrend die ersten Eisenteile noch aufdemWege 
nach Laifour waren, trat eine weitere \invor- 
hergesehene Verzogerung ein. In Anchamps a. d. 
Maas waren namlich am 22. Februar stehen- 

gebliebene Reste der zerstbrten Briicke gesprengt 
worden, dieSchiffsrinne war damit fur denSchlepp- 
dampfer gesperrt. Es blieb nichts ubrig, ais dio 
nachsten Schifte mit Kabelwinden und unter Auf- 
wendung zahlreicher Hanuschaften zu treideln. 
Obwohl durch diesen Zwischenfall und die da- 
dnrch hervorgerufenen Erschwerungen ein Zeit- 
verlust, von iiber vier Tagen, im ganzen also 
von 13 Tagen oingetreten war, sali der 13. Marz 
den Briickenbau einschl. Verlegen der Schwellen 
beendet. (Abb. 17). Es war dabei gelungen, durch 

Anspannung aller Krafte und trotz der ungiin- 
stigen Jalireszeit, die mit Schneestiirmen und 
Kalte grofie Anforderungen an die Ausdauer der 
Leute gestellt hatte, yon der verlorenen Zeit 
seclis Tage einzuholen. Die gesamto Bauzeit 
kam demnach auf 43 Tage. Am 19. Marz 1915 
wurde die Belastungsprobe und Abnahme vor- 
genommen, wobei zwei Lokomotiven Kopf an 
Kopf mit 40 km Geschwindigkeit iiber die Briicke 
fuhren. Die Einsenkung der Rammpfahle betrug 
hierbei an zweien 5 mm, an einem 3 mm, bei den iibri- 

gen 0 mm, ein durchaus befriedigendes Ergebnis. 
Zum Scliutze gegen aufiere Angriffe wurden dann 
nachtraglich die Joche mit Steinpackungen bis iiber 

Wasser yersehen. (Fortsetzung folgt.)

Umschau.
SelbsttStige Regeiung der Windzufuhr fiir Hochofen.

Eine Hauptbedingung fiir einen regelmaBigen Gang 
des Hcchofens ist eine gleichmaBige Windzufuhr. Das 
JKel, welehes angestrebt werden Hi u ii, ist, dem Hochofen 
die errechnete,'notige Sauerstoffmenge dauernd gleicii- 
inilBig zuzufuhren. Aus der Pressung, die in der Wind- 
leitung* herrseht, kann man den Windrerbrauch nicht

bsstimnien, da dio Pressung im hohen Hal3e von dem 
jeweiligen Widerstando des Ofeninhalts abhangt. Die 
Errechming des Windverbrauehes aus den Umdrehungs- 
zahlen bei KolbengeblaSen ist unzurerlassig, da die Wind- 
lieferung erheblich von der Beschaffenheit der Kolben- 
ringe und der Windrentile abhangt. Besonders sind es 
undiehte Windyentile, welche die Windlieferung der
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Maschine von heute auf morgen beeinflussen. Genauer 
ist das Erreclmen der Windmenge durch Messon der 
Gcschwindigkeit in der Kaltwindleitung, ein Ver- 
fahren, das sich immer mehr einbiirgert. Im  folgcn- 
den sind Vorrichtungen beachriebeńj die praktisch ein 
geniigend genaues Messen fler niinutlichen Windmenge 
gestatten und welche automatach das Geblase regeln, so 
daB dio einmal eingestellte WiiwUiefęjriing gleiohbloibsnd 
gehalten wird. Diese Vorrichtungeii sind in der hier 
nach einer Vcrofferitlichuhg von L. C. Loewenstein bo- /

gende Glocke B ist durch Gcstange niit dcm Dampf- 
oinlaBventil der Turbino Yerbunden. Die Glocke triigt 
an ihrem auBeren Umfange einen dunnen Blechmantel, 
welclicr zum AbscliluO des auBeren Luftdruckos in einen 
mit Qucęksilber gefullten, ringformigcn Holdrauin tauebt. 
In dem Kaum unter der Glocko B miindeb bei A die Łei- 
tuug t. Je groBer die angesaugte Windmenge ist, desto 
groBer ist der Unterdruck in der MoBdusc, desto tiefet- 
wird clio Glocke duroh den auBeron atmospharischen 
Druck 'gedruckt. Die Dampfyentile werden hierbei sre-

sehriebenen1) Ausfiihrung nur fiir 'furbogeblii.se an- 
wendbar.

In  der Ansajigeleitung des Turb geblascs ist ais 
MeBdij.se ein Venturirohr cingebaut, so daB die gesamte, 
vom Geblase angesaugto Windmengo dieses Rohr durch - 
flieBen muB. Ńun- lilBt sieli die Windgeschwindigkcit 
bzw. tlie Windmenge in bekannter Weise aus dom Druck- 
abfall, welcher durch dic Vercngung dss Dusenąuer- 
schnittes entstcht, berechnen, Da am Eintritt des MeB- 
rohrs hier der atmospliarisehe Druck hcrrscht, entsteat 
in dcm verengtcn Quersc!mitt ein Uńtcrdruck. Dieser 
Unterdruck wird nun unmittclbar zur Regelung des Dampf- 
cinlnsses der Antriebsturbine benutzt. Er muB also viel 
groBer sein, a!s zur einfaehen Gcschwiudigkeitsmessung 
normalerweise notig wiire. Bei Benutzung des einfaehen, 
gewolmliehen Yenturirohrs wiirde zur Erziclung eines derart 
hohen Druckabfalles derKraftverlust zu groB sein. Man be
nutzt dcshalb ein dreifachcs Rohr, wie in Abb. 1 darge- 
stcllt Dic einzelnen Kohpe sind konzentrisch soangeordnet, 
ilaB jedesmal die Austrittsoffnung des kleineren im  engsten 
Querschnitt des gróBeren einmundct. In  dem in Abb 1 
gezeichncten dreifachen MeBrohr tritt der Wind von reehts 
ein. Bei einer minutlieh angesaugten Windmenge yon 
etwa 1270 cbm entstcht in dcm inneren kleinsten Rolir 
cin Druekabfail gegen die Atmospharc von 185 mm QS. 
Von der gesamten Windmenge striimen durch das kleiuste 
Bohr in der Mitte etwa 0,5 cbm, durch daa groBere Rofir 
etwa 50 cbm, und der gesamte Rost von 1220 cbm durch 
<las ii u Ben* gro Be Rohr. Der Druekabfail am groBen 

iiuBeren Rohr betriigt nur etwa. 17 bis 18 mm QS. Der 
gesamte Kraftverlust der Norriehtung wird init 32,02 PS' 
angegeben, also etwa 1,3 bis 1,5% der ],eistung der 
Antriebsturbine. Von dom inneren kleinsten Rohr fuhrt 
eine Łeitiing 1 zum MeBapparat (s. Abb. 2) und weiter 
zur RcgeWorriehtung der Antriebsturbine (ygl. Abb, 3) 
Der MeBapparat, ein gewolmliohes U-Rohr mit Queek- 
silberfiillung, besitzt. zwei Gradeinteilungcn, die eine zum 
Ablesen des Uńterdruckes in mm QS, die andere zum 
Ablescn der augenbliekliehen tlesehwmdigkcit bzw. der 
Windmenge. Die letzto Gradeinteilung ist naturlich 
f{uadrtitisch. Dic Arboitsweise der Ucgelvorrichtung ist 
aus Abb. 3 erkenntlich. Die sich auf- und abwartS bewe-

*) The Iron Trade Review 1918, 12, Sept., S <503/10.

’2. MeBapparat.

Abbildung ;t. Regetaorrlchtnng fur Antriebsturbine.

Hohe gehalten wird. Man ist also von der Aufmerksam- 
kcit des Maschinisten unabhangig,

Eine andere Yorrichtung, welche den gleichen Zweck 
verfolgt, ist in Abb. -t dargestellt. Dieso Vorriehtung ) 
wird ebenfalls in dio Saugleitung des Turbagebliises 
cingebaut. Durch die StoBkraft des Windstromes wird 
der Teller F in der sich nach oben ertteitcrndcn Rohr- 

Icitung nach aufwarts gedruckt. Diese Aufwiirtsbcwegung 
wird auf den Hebel B iibertragen, der bei A drehbar 
gebigert ist und durch Gestiinge mit dem eigcntlichen 
Regelapparat Yerbunden ist. Dar Rsgebipparat besteht 
hier aus dem Hilfskolben P, welcher die DampfeinlaB-

Abb.

schlossen. Bei ihrer Bewogung hat die Glocko dio Kraft 
der' Feder F  zu iiberwinden. Dieso Feder ist durch das 
Ilandrad G verstclll)ar Jeder bestimmten niinutlichen 
Windmenge entsprieht eino bestimmte Glockeńśtellung 
bzw. bestimmte Stellung der Dampfventile.

Nach dem Anfahrcn der Turbinę hat dor Maschinist 
mittels des HandradeS G die Feder so lange zu verstcllen. 
bis das Quecksilbor-U-Rohr die ver|angfco Windmenge 
anzeigt. Einmal eingestcllt, regelt sich das Gebliise 
Yon selbst, so daB die Windmenge dauernd iti gleicher

Abbildung 1. Mehrfaohes Yenturlrolir.
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wurde. Hier muBten andere Węge zur Losung dioser 
Frage eingeschlagen werden.

Obering. SipŁ-gttg. Schulz, Dortmund.

ł ) Journal fur Gasb^t-uehtu n» 1919, G. Sept., S. 310.

ventile fur die Antriobstufbine yerstcllt. Je naoh der 
Stellung der Seheibe X' tritfc Dampf oder Druekol uber 
oder unter den Iiolben I ’, dio Dampfyentile werden ge- 
sclilossen oder geoffnet, das GoblSse lauft langsamer 
bzw. schneller. Der Fliehkraftregler G ist zur Sicherheit 
angebraeht und tritt in Tiitigkeit, sobald dio Turbinę die 
hochste zulassige Umdrehungszahl erreioht hat. Die 
yerlangto Windgcschwindigkeit bzw. rainutliehe Wind- 
menge wird hier durch Versohieben des Gegengcwichtes W., 
das auf dem Hebel B gleitet, eirigestellt. Bei D ist eine 
Oelbremso angeordnet.

Durch die beiden hier erlauterten Apparate ist es 
also moglich, dio eingestellte miuutliche Windinenge 
automatiseh dauernd gleiehbleibend zu haltcn. .Man ist 
nun aber einen Schiitt weitergegangen. Fur den Hoeh- 
ofen kommt allein der Sauerstoffgchalt der Luft m Bd 
tracht. Der Sauerstoffgehalt der Luft ist aber abhangig 
von dem jeweiligen atmospharischen Druek, yon der

Abbildung 3. Itegelforrkhtung fur Antrlebsturbiu*.

Temperatur und der relatiyen Feuchtigkeit der Luft. 
Es bestehen hier yerhaltnismaBig oinfache Beziehungen. 
Bei der Einrichtung naeh Abb. 4 ist das yerechiebbare 
Gegengewicht W  mit drei Nonien ausgestattet, dureli 
welche dio jeweilig herrschenden GroBen, Druek, Tempe
ratur und Eeuchtigkeit der Luft berucksichtigt werden. 
Eino genaue Beschreibung die3er Einrichtung wiirde hier 
zu weit fiihren; wiryerweisen auf oben bezeichnete Que!len • 
angabe. Der Maschinist hat nun z. B. allo zwei Stunden 
Druek, Temperatur: und Feuchtigkeitsgchalt der Luft 
an den entsprechcndcn Apparaten im Maschinenhaus 
abzulesen und die Lage des Gegengewiehtes durch Ein- 
stellung der entsprechenden drei Nonien zu yerbassern. 
Zu seiner Kontrolle hat er diese zwcistundigen Able8ungen 
ind  nTag-sbcricbt einzutragen. Auf diese Weise bekommt 
der Hochofen dauernd glcichiniiBig das yorlangte Sauer- 
stoffgewicht,

Dieso hier beschriebenen Apparatc lassen sich, wie 
oben schon erwiihnt, bei Kolbengeblasen nicht anwanden, 
da hier das stoBweise Ansaugen der Luft storend wirken

Die Yerkokung von Teerpech.

Ueber die Yerkokung  von  Toerpech berichtet 
A. F ischer’ ). Zur Deckung des groBen Bedarfes an lioh- 
matcrial fur die Elektrodenh?istoUun< entschloB man 
sich wiilirend des Krieges, die schon langst bekannte Tat-. 
sache, daB sich Teerpech durch weiteres Erhitzeu in Koks 
Terwandelt, im  groBen prakfciscU zu yerwerten. Die 
Yerkokung des gowohnlichen Steinkohlenteerpsehes mit 
einem Erweichungspunkt von 00 bis 75 0 erfolgt fast 
ausschlioBlich ingroBen,  guBcisorncn,  direkt mit Kohle 
oder Gas gehoizteń Re to r te n  yon 1,5 bis 2,5 m <J>, da sich 
sowohl tonerne Retorten ais auch Muffelofen zu diesem 
Zweck ais weniger geeignet enyiesen haben. Die Blasńn- 
boden werden allerdings durch den haufigeu Temperatur* 
wechscl stark in Mitleidenschaft gezogen, besonders dureh 
dio starkę Erhitzung zu Beginn einer jeden Destillation. 
um die hoclisiedenden (bis 420 °) Bcstandfceile, des Pechea 
abzutreiben. Das dann folgende, mehrere Stunden dauerndc 
Nachgliihcn der Retorten darf daher 750 0 nicht iibersteigen, 
was durch geeignetc MeBinstrumente (Pyrometor) zu 
kontrollieren ist. Durch die Sehonung der Rotorten- 
lioden infolge Einhaltung obiger Gliihte uperatur stiegen 
die mit einem Boden im Monatsdurchschnitt gemachten 
U sehickungen von 22 auf 56, wahrend anderseits durch 
flie Beschaffenhcit des GuBeisens Schwankungen von 
20 bis 100 Beachiokungcn eines Blasenbodens bedingt sind. 
Die Dauer eines Arbe. tsganges einsehliefllich des Fiillens, 
Abkiihlcns und Entleerens betragt etwa 30 bis 36 st bei 
einer Fiilhing von 2500 kg festem oder fliissigeiu Pech.

Die Destillation des Pecha geschieht am besten unter 
Vakuum und beginnt, abgesehen von zu Anfang iiber- 
geliendcn Spuren von Wasser und ląióhten Oelen, eigent- 
lich erst bei 300“. Das bis uńgefahr 370 bis 3Ś0 0 iiber- 
gehende Oel ist braun m it grunlieher. Fludreszenz, hat ein 
spezifisehes Gewicht yon 1,15 bis 1,17 und wird bei nied- 
riger Temperatur wieder fest. Das hernach bis zur 
Hochsttemperatur von 400 bis',4200 ubergehende Harz 
ist von gelber bis rotbrauner Farbę und dunkelt an dor 
Luft rasch naeh. Die Ausbeute an Koka schwankt zwischen 
50 bis GO %, danebon ontfalleji noch 40 bis 30 %  Ool,
4 bis 6 %  Harz, Spuren von Ammoniak und ais Rest 
unkondensierbare Ga.se. Beim Pechkoks tritt dio ungleich- 
miiBige Bo?chaffenheit dor einzelnen Schichten einer 
Fullung bedeutend mehr in Erscheinung ais beim Hutten- 
koks. Dio unmittelbar an der Retorte anliegenden Boden- 
und Randschichten des Kokses sind am dichtesten und 
haben, bedingt durch die Ueberhitzung, dio wenigsten 
fluehtigen bzw. benzolloslichen Bestandteile und somit 
den hoehsten Gehalt an Kohlenstoff bzw. Kokssubstanz, 
wahrend die Gutc desselben naeh oben bzw. der Mitte 
hin abnimmt. In  derselben Richtung bewegt sich auch die 
Zunahme dor P o ros itiit, die abgesehen yon der Rand- 
schicht bedeutend groBer ist ais die des Hiittenkokscs, 
dem der Pechkoks abor in bezug auf Festigkeit kaum 
nachstoht. Wenn man yon der oberen, dunklen, groB- 
porigon bis blasigen Schaumdecko absieht, ist der Pech
koks vou grauer bis he llgrauer, zuwoilen auch von 
silbergrauer F arbe und besitzt einen hohlen Klang. Dio an 
einen g ite  n Peohkolts gestelltcn Bedingungen sind l  bis 2% 
fliich tige  Be = t i n d t e i i e  =  9S bis 99 %  K okssubstanz  
{+ Asche) und hochstens 0,5 %  B onzo liSsJichev  Die- 
sclben lassen sich jedoch in wirtschaftlicher Hins cht kaum 
einhalten, so daB meistens ein solcher yon 3 bis 4 %  fliich- 
t igen Bestandteilen =  96 bis 97 %  Kokssubstanz ( -f Asche) 
und hochstens 1,0 %  Benzolloslichem in den Handel 
kommt. Die einzelnen Schichten einer jeden Fullung 
schwanken von 0,7 bis 10,0% fliichtu^en Bestandteilen
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90 bis 99 %  Kokssubstanz (+ Asche) und von 0,1 bis
4.0 %  Bcnzollosl chem. Der A ehengeh a lt iat nur an der 
aufiersten Seliicht etwas hoher und darf im Durcbschnitt
1.0 %  nicht uberaohreitea, D aseppz.fi che G sw ich t des 
Peehkokses mit 1,35 bis 1,65 ist somit niedriger ais das 
des Hiittenkokses, Infolge der groBen Porositiłt der 
oberen Sehiehten ist naturlieh auch das schcinbare spczi- 
fische Gewicht sehr gering. Es botriigt durehselmittlieh
0,50 bis 0,60 und schwankt von 0,30 bis 1,10 innerhalb 
der einzelnen Sehiehten von oben naeh unten. Wahrend 
die Pi.rositiit vOn rd. 80,0 bis 25,0 in der Itichtung yon 
•oben nach unten abnimmt, n im m t‘die eigentlieho Koks- 
substanz von 20,0 bis auf 75,0 zu. Infolgedessen ist die 
A ufnah m*ef&h>gkett fiir Fe uch t ig k e it beim Pechkoks 
eine ziemlich gro (Je und stieg wahrend 1 %Tag bis auf 20,7%

beim Bandstuek und bis auf 34,1 %  beim Mittelstuck. 
Innerhalb funf Tageń war die ganze Feuchtigkeit bei 
Zimmertemperatur wieder yerfliichtigt. Der Probenahme 
beim Pechkoks ist infolge seiner weehselnden Beschaffen- 
heit dio allcrgroBte Aufinerksamkeit zu widmen. Nicht 
nur daB die fluchtigen Bestandteile der einzelnen Sehiehten 
innerhalb jeder Fullung sehr stark schwanken, sondern 
es kann die Bestimmung derselben auch je nach der ange- 
wandten Methode leicht zu Utit ‘ischi; den • fuli ren. Die 
Elementar-Analyse eines Peehkokses von 2,54 %  flueh- 
tigen Bestandteilen =  90,7S %  ICokssubstanz (asohefrei) 
ergab: 93,81 %  C; 2,64% H ,; .0 ,14%  S; 1,09 %  Nt ; 
1,64 %  Ot; 0,68 %  Asche.

In  ontsprechender Weise laBt sich auch Braun- 
kohlenteerpeeli und ljelroleumpeób verkoken.

Aus Fachvereinen.

Deutsche Gesellschaft fur Metallkunde.

Die am 27. November 1919 innerhalb des Yereins 
deutscher Ingenieure gegriindetc Deutsche Gesellschaft 
fiir: Metallkunde hielt am 23. Januar 1920 unter 
groBer Beteiiigung ihre erste Sitzung ab, an der auch 
Vertrctcr vDrsehiedoner Reiehsbehórden, von Facliyer- 
einen und wissenschaftlichen Gesollsehaften teilnahmcn.

Nach einigen kurzeń gcsehaftliehen Mittcilungen 
hielt der Vor3itzende do4 Gesellschaft Geh. Regiorungsrat 
Professor E. I Ic y n  einen Vortrag Uber 

Betra';h(ungen iiber LieferŁedingungen und Abnałmewesen. 

Bei der Fullo an Stoff boschrankte sieli der Vortragende 
lediglich auf dio Abnahmo der m e ta l l is e h e n  Werk- 
stoffo an Iland yon besonderen aus ihnen herausge- 
arbeiteten P r o b e k o r p e r n  und schied dio Abnahme 
und dio Lieferbedingungcn von Bauwerken uud Bau- 
werksteilen, soweit sie ais G a n ze s  der Priifung unter- 
worfen werden, aus. Welehes ist nun das Ziel der 
WcrKstoffabnaUme ?

I. Dio niichstliegondsle Antwort hierauf scheint zu 
sein: D as  Z ie l, S ie h o r h o i t  zu g e w in n e n , is t , 
u n g e e ig n e te  W e r k s to f f o  v o n  d e r  Verwon- 
d ung  in  B auw erken  auszusch lieB en .

Dieses kurz m it I  bezeichnete Ziel ist in der iiber- 
wiegenden Mehrzahl der Fiillo p r a k t is c h  n ie h t  
e r r e ic l ib a r  und zwar aus folgenden Griinden:

a) Beim Entwurf des Bauwerks werden bestimmto 
Voraussetzungcu iiber die Eigensehaften der zu ver- 
wendenden Werkstoffo gemacht. Die Sicherheit und 
ZwockinaBigkeit des Bauwerkes hangt ab von der 
Riclitigkeit dieser Yoraussetzungcn oinersoits und Ton 
der Erfiillung der Voraussetzungen dmch denWerkstoff 
andersoits. Die beim Entwurf gemachten Voraus- 
setzungen sind aber keineswegs immer zutreffend. Unsere 
Reclmungsverfahrcn stellen doch nur Anniiliorungen 
dar, dio sich von der Wirklichkeit recht erhcblich 
entfernen konnen; ferner konnen bei der Herstellung 
und beim Betrieb des Bauwrrks Eigenspannungen ent- 
.stehen, die beim Entwurf nicht berucksichtigt wurden.

b) Die Anforderungen, die dor Werkstoff im spateren 
Jiauwerk zu erfiilltn hat, lassen sich oft nicht scharf 
umschreiben. Welcho Anforderungen soli man z. B. 
an ein Lagermetall stellen, das in einer bestimmten 
Maschine unter gewissen Yerhaltnissen Dicnst tun soli? 
Man kennt den „wahrscheinl.chen" epezifisehen Druck 
im Lager, die Umlaufgeschwindigkeit, die Abmessungen 
des Lagers. Man setzt bestimmto Sehmierungsverhalt- 
nisse yoraus, von denen man gar nicht weifl, ob sie 
zutreffon werden, Welche Priifungen soli man bei 
Abnahmo des Lagermetalls yornehmen? Man konnte 
ein bestimmtes Yerhalten bei der Druck- und Stauch- 
probo, eine bestimmte Hartę yorsehreiben, alles Dinge, 
von denen wir wissen, daB sie nur einen Teil der An- 
spriiche darstellen, die da-t Metali zu erfiillen hat, 
vielleicht nicht einmal don winhtigstcn Teil. Dic Frfahrung

lehrt uns, daB fiir dio Eignung des Lagermetalls nicht 
nur dio ihm selbst innewohnenden Eigensehaften, son
dern die Beschaffenheit des Zapfens, des Oeles urnl 
die Art der Sehmierung eine Rolle spielen, und daB 
dioso Einfliisśo wechsęln konnen je naeh der Bauart 
und dem Betriebe des Lageis. Es bleibt nichts ubrig, 
ais die Betriebserfahrung zugrundo zu legen, die uns 
angilit, daB ein Lagermetall ron einer gewissen Zu
sammensetzung sich unter gewissen Yerhalt nissen besser 
bewahrt hat ais andere. Es wird dann die chemische 
Zusammensetzung dieses Metalls fiir spiiter yorgesehen. 
Die Zusammensetzung ist dann lediglich ein Merkmal 
und zwar noch ein unyollstandiges.

e) Aber auch. in dem Palle, daB dic an den zu 
liefernden Werkstoff zu stelleuden Anforderungen sieli 
genau zalilenmaBig ausdriicken lassen, ist das Ziel 1 
nicht erreichbar, wenn man nieht so viel Proben ent- 
nehmen und piufcn will, daB die Lieferung yon der 
Priifung im wesentlichen aufgezehrt wird. So konnen 
z. B. bei Wnlzgut und Sehmiedestiicken wenigo łieraus- 
gegriffene Proben nieht die yolle Sicherheit gewahren, 
daB unter der Lieferung nicht geringerwertige Teile 
auftreten. Ais Beweis fiir diese Behauptung zeigto der 
Yortragende bemerkenswerte Lichbilder einer Eisen- 
bahnaehse, Kolbcnstange und eines ZerroiBstabes.

d) Die Priifung yon G u B s t i ic k  en bcsehtanki 
sich meist auf dio Feststcllung der Eigensehaften be
sonderer Probestiibe, dic mit dem GuBstiick gleichzeitig 
fiir sich oder ais Teil desselbon gegossen werden. Man 
stellt dann dic Eigensehaften des Probestabes, nicht 
aber die Eigensehaften des Werkstoffes im GuBstiick 
selbst fest, die wesentlich dayon abwcichen konnen.

Wurde man angesichts der angefiihrten Hindernisse, 
die sich der Erroichung des Zieles I  entgegenstellen, 
trotzdem dessen Erreiehung yoiaussetzen, so wurde 
das zur Selbsttauschung fuhren und den Konstrukteur 
womoglich zu Wagestiicken yerleiten, die bei riclitiger Er- 
kenntnis der Sachlago sicher untcrlassen wurden.

II. Was erreicht werden kann, ist mehr eine er- 
z ic h l ic h e  Wirkung (Ziel II). Durch die Abnahme 
soli die erzeugende und yerarbeitende Industrie zu 
sorgfaltiger Ueberwacliung der A usgangsstoffe, Zwischen - 
erzeugnissę und Verarbeitungsyerfahren angehalten wer
den ; sie soli die Wahrscheinlichkeit (Treifsicherheit) 
erhóhen, mit der der Erzeuger bzw. Yorarbeiter Werk- 
stoffe herstellen kann, die innerhalb bestimmter Grenzer. 
die ron ihm gewollten Eigensehaften erreielien.

Je groBer dio „Treffsicherheit“ des Lieferers ist, 
um so groBer wird die Wahrscheinlichkeit, daB die 
samtlichen Teile dtr Lieferung, aus der die zur Prii
fung yerwendeten Probestiicke entnommen wurden, die- 
selben Eigensehaften aufweisen wie diese Probestiicke. 
Es kann sich also nur um eine bestimmte W ahr-  
s c h e in l i c h k c i t  handeln, daB s a m 11 i o h e Teile der 
Lieferung bestimmten Anspriichen geniigen, niemals 
aber um eine S ic h e r h e i t .



236 Stahl und Eisen. PiUentbericht. 40. Jahrg. Xr. 7.

l i i .  D asZ ie llf fiihrt uns 7.11 R ie h  f l i n t o  11 fiir dic 
Lieferbedingungen und fiir dio Abnahmo, von denen 
der Vortragende einige nalier auafiihrt.

a) Dio cinmalige Abnahmehandlung ist- nicht das 
Wescntlieho und MaBgebende fiir dio Ueberwachung der 
Wcrkstoffe, sondern dio sorgfaltige. S t a t i s t i k iiber die 
Abnahmen fur jeden Licferer und jede Werkstoffklasse. 
Die Grundlage fiir dio Statistik bilden die einzelnen 
Abnahmeprotokolle, die zweckentsprechcnd gefiihrt wer
den mussen. Aus der Statistik ergibt sieli dio Treff- 
sicherheit des Lieferworks und daraus der Grad der 
Wahrscheinlicbkoit, mit'dera man annehmen kann, daB 
alle Teilc eines Loses den gestellten Bedingungen ent- 
sprechen. In  don Abnahmeprotokollen mussen aueli 
samtlicho, den Anfordorungen nicht geniigondo Proben 
mit aufgenommen werdeń, auch wenn das Fehlgehen 
einer Probe duroh offensićhtliche Fehlstollen im Mate
riał bedingt ist. Bei GuBstiicken ist die Statistik zu 
trennen fiir Probestabo nnd fiir Fehlstollen, dic im GuB 
wahrend der Bearbeitung entdeckt werden.

b) Die Abnahmebedingungen mussen dem derzei- 
tigen Stande der Technik angepaBt sein, und dio an 
don Workstoff zu stellenden Anforderungen diirfen nicht 
unnatiirlich hoeh geschraubt werden. Ueberspannte 
Yorschriften iiben das Gegenteil aus von einer orzioli- 
lichcn Wirkung.

e) Lieferungen, dio den yereinbarten Bedingungen 
nielit entsprechen, sollten auf keinen Fali abgenommen 
werdon, weil durch haufigo Wiederholung eines solchen 
Verfahrens schlieBlich ein i^achlassen der Selbstkontrolle 
dos Lieferwerkes herbeigefiihrt wird.

d) „Ueberbestimmungcn“ z. B. bei hoher Festig- 
keit auch eine iibermaBig lioho Debnung, miisson ver- 
mieden werden, und man sollte auch meist dio chemisehe 
Zusammensetzung dom Lieferer uberlassen, wenn man 
in der Lage ist, duroh bestimmte Zahlen fiir die me
chanischen Eigenschaften den Workstoff geniigend zu 
konnzeichnen.

e) Grundsatzlich sind die Probestabo in domselben 
Zustande zur Prufung zu bringen, in dem der Workstoff 
zur Ablieferung gelangt. Nachbchandlung der Probe- 
stiibc durch Gliihen, Nachschmiedcn und dergl. ist 1111- 
zuliissig.

f) Dio Lieferbedingungen mussen auch froi von allen 
Unklarheiten und Zwoideutigkciten sein, wio z. B. „dunklc 
Kotglut“ oder dergl.

IV. Zum Schlull streiftc der Yortragende kurz dio 
wiohtigo Frage der A u s w a h 1 u n d  A u s b i I d u 11 g 
>1 e r A b n a h m o,b o a m to n . Dio besten und klarsten 
Abnahmerorschriften sind wirkungslos in den Hilnden 
ungeoigneter Personen. Eino sinngomaBo Workstoff- 
abnahme erfordert einen Sondorfachmann, der iiber 
reichc Erfahrungen auf seinem Gebiot- verfiigt, der dic 
Werkstoffkundoaisseibstzweck betreibtund dasWcsont- 
liclio tom  Unwesentlichen zu unterscheiden yorsteht.

Ais Bcispiel dafiir, wic gemeingefahrlich unerfahrono 
Abnahmobcamto worden konnen, nannte der Yortragende 
i!incn Fali, boi dom der Abnahmobcamto bei einer 
Eiscnbahnachse mit einem groBen seharfkantigen Stem
pel unter machtigon Schliigen selbstycrstandlich dio 
Stelle getroffen hatte, wo die groBten Biegungsmomente

im Betricbc auftreten. Dio damit herbcigefiihito kraftigc 
Korbwirkung ftihrte naehweislich zum Bruch der Achsc.

Die mit groBem Beifall aufgenommcncn klaren 
Ausfiihrungon des \rortragenden voranlaBten einen leb- 
haften Gedankenaustauseh.

Don zweiten Vortrag liielt Dr. Las oho , Direktor 
der Allgemeinen Elcktrizitats-Gcsellsehaft, iiber 

Anfresiungjn an Kondensa!onohren.

Eines der heikelsten Gebiete dor Materialkunde ist 
dic Frago der Anfrcssungen an Kondcnsatorrohren,d. li. 
dio mehr odor weniger rasclio Zerstorung der wiehtigen, 
fiir die Niederschlagung des Abdampfes unserei Dainpf- 
masehincn und Dampfturbinon dienenden Einrichtungen 
untor dcm EinfluB von yagabundicrenden oder galya- 
nischen Strómon. In Verbindung mit dem Kiihlwasser 
ais Eloktrolyt rufen dio aus dem Metali austretenden 
Strome Anfrcssungen an den Kondonsatorrohren hervor. 
die sieli in kurzerer oder langercr Zeit zu einem Dureh- 
bruch erwoitern und eine Auswcehselung dor betreffenden 
Rohre erforderlich maehen. Diese Frage, die fiir dio 
Betriebssicherheit unserer Kraftanlagcn zu Lande und 
zu Wassor yon Bedeutung ist, bcsehiiftigto bereits Tor 
dem Kriogc weito Kroise; insbesondoro in EDgland 
bestand schon oinige Jahro vor dom Kriege ein Aus- 
schuB, ohne jedoch eino Klarung oder eine planmiiGige 
Behandlung 7.n bringen. iJeuerdinĘs hat sich auch bei 
uns oin besonders zu diesem Z w cek gegriindoter Aus- 
schuB von Sachverstandigen gebildet.

Dio Frago ist doshalb so schwor zu behandchi, 
woil sic an den Untcrsuchenden ganz erljobliehe An- 
spriiche des Wissens und Konnons stellt. Sie yerlangt 
nicht nur die Saehkcnntnis und Erfahrung des Chemikers, 
des Elektrotechnikers, des Metallurgen, der die Zti- 
sainmensetzung des Werkstoffs der Blocke angibt, dor 
Betriebslouto, dio daraus dio Blocke walzen und schlicB- 
lich die Rohre durch Ziohen herstellen, sondern man 
muB auBcr den physikalischen Vorgiingen im Konden
sator auch die ZweckmaBigkeit des Kinbaucs der Rohre 
vom Standpunkto des Konstruktcurs beurtcilen und 
schlieBlich auch ais Bctriebsleiter der Kraftaulage fest- 
stellcn konnen, oh dio Rohre richtig oinirebaut sind, und 
muB sich iiber <lio Wirkungsweise der SchutzmaBnahmen 
klar sein, die man zur Yerhiitung yon Anfrcssungen 

einbaut.
Indom der Yortragende ein getreues Bild von dem 

bislierigon Zustande der Frage und einen Ueberblick 
iiber die eigenen Arbeiten gab, kam er i sci licBlich zu 
dem Ergcbnis, daB bereits jetzt eino groBe Reihe der 
bisher auftrotenden Anfressungen duroh richtige Durch
fuhrung  von SchutzmaBregeln ausgeschlossen wird. .Nach 
dem augenblicklichen Stande kann dic Gefahr daher 
bis auf oincn gewissen Teil der bisherigen Falle ein- 
geschriinkt worden. Ueber die Behandlung der rest- 
lichon Falle konnen noch Meinungsverscliiedenheiten 

zwisehen Fachleuten bestehen, aber dio Richtung. in 
deridieso Forsehuegen noeli zu erfolgen haben, diirfte 
nunmohr u 111 ein gutes Stiick klaror geworden sein.

Auch an diesen sehr beifallig aufgenommenen Yor- 
trag, der duroh eino Reiho hervo:ragender farbiger 
Licbtbilder unterstiitzt war, kniipfte sich eino lebhafte 
Erórterung. Professor Dr. A rth u r  Kcsvn.tr.

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen1)

29. Januar 1920.
Kl. 7 a, Gr. 10, Ł  40 994. Yorrichtung zum Aus- 

bauen der Walzen aus Walzgcriisten unter Benutzung 
von dio Walze^ umfassenden Bandern. Frit<: von der 
Łahr, Diisseldorf, lnimermannstr. 9.

1) Dio Anmeldungen liogon von dem angogobenen 
'l'agc an wahrend zwoi er Monate fiir jedermann zur 
Kinsieht und Einsprucherliebung im Patentamto zu 
B e r 1 i u aus.

Kl. 7 c, Gr. 47, Sch. 40 310. Verfahren zur Her-, 
stellung von Forderschnecken. Schneider, Jaquet & Co., 
G. m. b. H., StraBburg-Konigshofen i. Els.

Kl. 7 e, Gr. 47, St 31447. Vcrfahren zur Iler- 
stclluug von Stali Izylinderaggregatcn fiir Yorbren- 
nungsmaschinen. Ernst Jaenisch, Berlin, Schlesische 

Str. 27.
Kl. 10 a, Gr. 17, Sch 50 822. Yorrichtung zum 

Loschcn, Yerladen und Aufstapeln von Koks; Zus. z. 
Pat. 298 102. Wilhelm Sehondeling, Diisseldorf, Hura- 
boldtstr. 4 li.
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Kt 18 a, Gr. 10, W 48 52.1. Vorfal>Jen zup Kr- 
zeugung vnn Ferromangan, Spiegeloisen oder Roheisen 
mit einem hohen Mangarigohalt. Paul W iirth. & Co., 
Luferoburg.

KI. 18 e, Gr. 1, K  68 992. Yerfahren zur Her
stellung harterlguBeiserner Gegenstiinde. Fried. Krupp, 
Akt.-Ges., Grusonwerk, Magdcburg-Buekau.

Kl. 18 o, Gr. 5, D 33 470. Zum Einsetzen, Harten, 
(iliihen, SchweiBen und Selimelzen dienendor Ofen. 
Josef Dintes, Bcuel a. Khein, Bonner Str. 8.

. Kl. 18 e, Gr. 10, N 18 041.. Bei Koks verfeuorn- 
den Gliihofen fiir Eisenblocke, Bloebo u. dgl. vcrwend- 
barc Vorriehtung zur Aufrechterhaltung der reduzieren
den Wirkung der Flamme bei offenen Ofenturen. Wolf 
Nettcr & .laeobi, Berlin.
,  Kl. 21 h, Gr. 12, M 05 141. MehrlaclipunktsehweiiJ- 

masebine. Erich Mollenhauer, Hamburg, Lutteroth- 
sfcr. 103.

K l. 24 b. Gr. 7, lv 05 (524. Oolbrennor. Fried. 
Krupp, Akt.-Ges., Essen. '

Kl. 40 b, Gr. 1, Ti 0211— 0215. Bleilegierung. 
United Lead Company, New York, N. Y.

2. Februar 1920.

Kl. 18 b, Gr. 17, M 06 000. Gasbrenner zum Be- 
beizen von Bessemerbirnen. Maschinenbau - Aktien- 
gesellsehaft Balekc, Abtl. Moll, Neubeekum, Wcstf.

Kl. 24 e, Gr. 6, B 87 798. Schachtofen fiir wasser- 
und gasreiche Brennstoffe m it Umfiilirung der Ent- 
gasungserzeugnisso nach dem Verbrauchsraum. Rudolf 
Bergmans, Berlin-Wilmersdorf, Lauenburger Str. 0.

Kl. 42 1, Gr. 4, Seh 51249. Verfakren und Ein- 
riclitung zur fortlaufenden Bestimmung, einzelncr Be- 
standteile in Gasgemischen ycrmittels dor Absorptions- 
methode. 2)r.>3ll(j. Adolf Schneider, Mannheim-Waldhof- 
Zellstoffabrik.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.

26. Januar 1920.

Kl. 19a, Nr. 729843. Schienenvcrl>iudung. Ignaz 
Hoffmann u. .Joseph Lindner, Ford City, V. St. A.

Kl. 19a, Nr. 730022. Vorrielitung. zur Łagerung 
und Befestigung von Eisenbahnschienen. Jlary Buscb, 
geb. Dech, Mc.. Arthur, V. St. A.

Kl. 24 e, Nr. 729131. Rckuperator. Kurt Kuscb, 
Breślau, Augustastr. 201.

Kl. 24 c, isr. 729 832. Drohrostgaserzeuger mit 
truekener Asehenaustragung. Hugo Rehmann, Hiitten- 
teohniscbos Biiro, Dusseldorf.

K l. 81 c, Nr. 730 297. Bandeisenspanncr. Joseph 
Bayer,, Barmen, Haspelerstr. 7.

KI. 81 e, Nr. 730 209. Finricht^mg zum Loschen 
und Verladen von Koks mittels eines verfahrbaren 
Losehwagens. Carl Wilke, Essćn-Bredcney,Lilienstr. 35.

2. Februar .1920.
Kl. 24 b. Nr. 730759. Yorrichtungzur Hrhitzung von 

Dampfke.sselgewolbcn mittels Oclfeuerung. Paul Roscn- 
berger, Industrie • Ofenbau G. m. b. H.. Zuffenhauscn.

Kl. 31 a, Nr. 730 908. Kippbarcr Klammofen 
mit Koksfeucrung. Richard Munk, Heilbronn a. N., 
Nerkarsulmor Str. 42.

Deutsche Reichspatente.

KI. 49.J, Nr. 298 554, v:>m 7. August. 1915. Ma- 
seh inen fab r ik  Hasenclever A.-G. in  Dusseldorf. 
f; c r/ a h re m u iiiZ ie h e n a n  d c rS la n g e  vorgepre/3terIl ohlkSrper.

Die Holilkorpcr sollen vermittels dor wagerechten 
Scbmicdemasehine an der Stange gepreBt und gezogen

1 A '7 m
i  -yj

o iĄ  o i ''

werden. Zuerst wird das Wcrkstiick a im Kaliber I — I 
derzweiteiligenMatriżc b in  bekannter Weise vorgestaueht. 
Dann wird es im Kaliber I I — I I  nach Uebersehieben 
und Einsetzen einer gesehlossenen Zieli matrize c in dieser 
fertiggezogen.

Kl. 18 b. Nr. 300 731, vom 27. Februar 1910. S tah l 
werke K ich  L indenberg , Akt. - Ges. in  Rem scheid 
H asten . Schnellarbcilsniald.

Der Stahl enthalt neben Eisen 0,6 bis 1,2 %  Kohlen 
stoff, 1,0 bis 2,0 %  Mangan, 0,1 bis 0,3 %  Silizium, 3,0 
b is  10,0 %  Chrom und 1,0 bis 5,0 %  Kobalt. AuBcrdein 
konnen ihm 0,15 bis 2 %  Yanadium zugesetzt werden, 
wodureh s e in e  Sehnitthaltigkeit vcrbeSBerfc wird.

Kl. 18 b. Nr. 339 271, vom 1. Dezember 1917. £t.'3nfV 
Max S ch lo tte r  in B erlin-W ilm ersdorf. Yerfahren 
zur elektrolyiischen Darstellung des Eisens aus Fenomljai- 
lósungen bei Temperaturen bis zur Siedehilzc.

Um aus Ferrosulfatlosungen reines, gesehmeidiges 
Eisen durch Elektrolyse zu erzeugen, wird voi-gesclilagen, 
graues Ferrosulfat zu verwenden, dem man zur Erhohung 
der Lcitfahigktit Natriumsulfat zusetzt. Es wird hei 
Temperaturen bis zur Siódrhitze gearbeitet.

Statistisches.
\

Frankreichs Kohlenforderung im Jahre 1919.

Die Forderung der franzosisohen Koblongrtiben wali."' 
rend des Jah res 1919 belief sich ohne die lothringisohe Koh
lenforderung auf la 782 845t gogen 26 322000 t im Jahre
1918 und 28 929 000 t  im Jahre 1917. Rechnet man 
dic Forderung Lothringens m it 2 325 615 t hinzu, so 
ergibt sich eine jahrlicheGesamtforderungyon 22 108 460t. 
Der Yćrbrauch der lothringisehen Industrie ist. jedoch 
weit hoher ais die Forderung, so daB der Kohlenbedarf 
Frankreichs infolge der Ruckkehr Elsafl-Lothringens noch 
weit groBer geworden ist. In der nebenstehenden Zahlen
tafel sind dic monatliche Forderungen Frankreichs und 
Lothringens sowie die in Frankreieh eingefiihrten Mengen 
gegeniibergestellt.

Wie auch iu Deutschland so wird in Frankreieh 
der Ruckgang in <len FOrderungsergebnissen nicht b o  

sehr auf dio verminderte Belegschaftsziffor ais auf. die 
auBerordentlieh gesunkeno Arbeitslust, die durch Ver- 
kiirzung der Sehiehtzeit beeintriiehtigte Arbeitsleistung, 
die verschiedenen Bergarbeiterstreiks und ebenso auf 
die bedeutenden Yerkehrssehwierigkeiten zuruckge- 
fiihrt. Wiihiend 1913 ein Bergarbeiter eine tiigliche 
Leistung von 995 kg aufzuweisen batte, ging diese im

Frankreichs

Kohlen ISrderung 
I.othringenH Eiolahr

t t t
Januar . , . 2 304 176 168352 1 739 275
Febitiar . . 2 074 421 210 043 1428 016
Marz . . . . 1 887 074 238 340 1 164 631
April. . .  . l 635 728 108 866 2 211 637

Mai . . . . 1 009 915 123 511 1 588 992
Juni , 661 709 195 891 I 553 451

Ju li . . . . 1 198 638 231 729 I 671 569

August . . . 1 558 859 227 903 I 038 075

September . 1.687 403 150 998. 1 665 906

Oktober . . 2 053 420 211 482 1 252 501

Novembcr . l 581 500. 238 500 I 661 343

Dezember 1 530 000 220 000 1 625 320

Gcsamtfordc- 
rung . . . 19 782 84 5 2 325 615 18 000 716

■Jahre 1918 bis auf 775 kg zuriiek, und ist im Beriehts- 
jahre noch weiter gesunken. Dio Yerkehrssehwierigkeiten 
zwangen wiederholt zum Einlegen von Feiersehichten, 
weil nicht geniigend Eisenbahnwagen gestellt wurden 
und weil die Pliitze auf den Bergwerken keine weitere 
Lagerung ermoglichten.

3!
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Wirtschaftliche Rundschau.

Die Lage der Eisenindustrie im Monat Januar 1920.

i. RH  EINLAND UND WESTFALBN. Die Lage auf 
dcm Eisen- und Stahlmarkt crfuhr im  Laufc des Januar 

eino wesentliche Verscharfuug und die Nóte in  der eisen- 
sehaffenden wie iu der eiseiwcrbrauchcnden Industrie 
wurden von Tag zu Tag groBer. An dieser Verscharfung 
trug insbesondere der am 7. Januar ausgcbroehene Streik 
der Eisenbahnarbeiter dic Schuld, durch den der \Terkehr 
fast ganz zum Erliegcn kam. S.ńne Folgewirkungcn waren 
selbst Ende Januar noch niclit. uberwunden und werden 
weit uber die Bsrichtszeit hinauszuspiircnscin. Zunachst 
Jchlte cs sofort an Brenu- und 1 lilfsstóf fen, so daB die 
Werke stillgelegt und die Hochofen gedampft oder gar 
ausgeblasen werden muBten, soweit sie infolge der durch 
tlen Reiehskohlenkommissar ihnen anfcrlcgten Beschran- 
kungen im Brennstoffyerbrauch und infolge der knappen 
Syndikatslieferungcn iiberhaupt noch in Betrieb waren. 
Den kleineren Fabriken, Kalksteinbruohen und -Brenne- 1 
reien fchlten nicht mir Kohlen und Halbzeug, sondern 
auch elektrisehe Kraft, \v’il die Elektrizitiitsworke kaum 

so viel Kohlen erhielten, um Strom fiir die Belcuchtung 
zu erzeugen. Viele Lokomotiyen waren dureh den Still- 
stand beschadigt, die iiberf iillten Bahnhofe konnten daher 
erst recht nicht freigemacht werden. Noch jetzt lassen 
sieli ganzc Sperrtage fur den Versand nicht vermciden 
und viele Strecken mussen zeitwcise iiberhaupt gesperrt 
werden. Auch die Koksliefmmg nach Lothringen und 
l.uxemburg wurde unterbrochen und die Folgę war, daB 
in umgekehrter Richtung keine Minette hereinkam. 
Natiirlich ruhte auch der Yersand der geringon Mengen, 
die noch hergestellt werden konnten. Lcider war es nicht 
moglich, den Brennstoffycrsand iiber den Wasserweg er
heblieh zu verstiirken, denn infolge des Hoehwassers fehlte 
es an Schiffsraum, da Kalino nicht hcrangesehleppt werden 
konnten. GroBe Mengen Kohlen und Koks muBten auf 
Lager genommen werden. Die yerminderte Eisen- und 
Stahlerzeugung droht zu einem cmpfindlichen Mangel an 
Betriebsstoffen selbst fur die lebenswichtigstcn Betriebe 
zu fuhren. Eisenbahnen, Zechen und sonstige Bergbau- 
betriebe merken das in  immer starkerem .MalJe. und der 
Mangel wird sieh bis zum Zusammenbruch steigern, wenn 
nicht schlcunige Abhilfo getroffen und insbesondere die 
Kohlenforderung stark gesteigert wird. Die Ucberzeugung 
von der unbedingten Notwendigkeit einer gesteigerten 
Kohlenforderung ist allmahlich AUgemeingut geworden 
und auch die groBen Bergarbeiteryerbande haben an- 
erkannt, daB eine weitere Verkiirzung der Sehicht- 
zeit, an der sie allerdings grundsatzlich fcsthalten, im 
gegenwartigen Zcitpunkt unmoglicli ist. Unsere ganze 
Wirtschaft wurde nur noch weiter ins Elend hinein- 
kommen, und yon diesem Gedanken durchdrungen hat 
sieh auch die Regierung entschlossen, mit allen ihr zn 
Ochoto stehenden Mitteln dic EinfOlirung der Sochsston- 
denschicht zu ycrhindern.

Die Verhandlungen mit dem RaicliSwirtschafts- 
ministerinm wegen Bildung eines Selbstyerwaltungs- 
korpers in  der E isen indus tr ie  nnter dem Namen 
„A rbe itsgem einsehaf t des S tah l bundes“ sind noch 
niclit zum AbsehluB gekommen. Immer deutlicher zeigt 
es iich, daB sieli die B?h5rde yon ihrem Gedanken der 
Zwangswirtschaft niclit freimaehen kann, und gelit es 
naeh don Wunschen der Regierung, dio. gegeniiber den 
Beschlussen der Arbeitsgemeinschaft ein unbedingtes 
Einspruehsrecht fiir den yon ihr bestcHten Kommissar 
yerlangfc, dann ist eine Wiederaufrichtling der deutschen 
Eisenwirtschaft ausgcschlosseti.

Die P re isen tw ick lung  uahsn im Berichtsmonat 
ihren Fortgang, da das weitere Sinken des Markkurses. 
die stet-ige Verteuerung aller Rohstoffe und das weitere 
Steigen der Lohne die Unkosten dauernd yermehrten.

Die Industrie sah sieh daher yeranLaBt, m it Wirkung 
ab 1. Februar 1920 wieder Preiserlióhungen im ungefiihren 
AusmaBe der Dezembcrcrhohungen yorzunehmen, mit 
einem Zuschlag yon 150 M  f. d. t m it Rucksicht auf die 
zum 1. Februar cingetretene Kohlenpreiserhohung.

Die Schwierigkeiten im E isenbahnyerkehr im 
Monat Januar sind in erster Linie in dem Mangel an 
betriebsfśihigen Lokomotiyen zu suchen. Infolge der 
Demobilmachungsyorschriften wurde die Zahl der Arbeiter 
in den Werkstattcn von 70 300 auf 160 000 erhoht. Trotz-. 
dem gingen die Leistungen stilndig zuriick, so daB yon 
Herbst 1919 bis Mitte Januar 1920 der Reparaturstand 
von 38 %  auf 48 %  stieg; im Herbst 1919 betrug der 
Reparaturstand etwa 1500 Lokomotiyen, im Januar 1920 

dagegen 1900. Tatsachlich ist aber die Versehlechterung 
noch viei gro3cr, wenn man berueksiehtigt, daB sei 
April 1919 1101 neue Lokomotiyen in Diehst gestellt 
und etwa 000 schadhafte yon Prijyatfirmen ausgebessert 
worden sind. Unter diesen Umstanden konnte an eine 
bessere Wagengestellung nicht gedaclit werden. Die 
Bercitstcllung yon O-Wagen betrug im Berichtsmonat:

Zeit BesteltŁ Gestellt Fehlen

1.—7. 78 100 77 350 744
8.— 15. 91 455 57 100 34 349

10.—22. 110 984 91 058 19 920
23.—31. 148 700 139 045 9 055

Die groBangelcgte Umsturzbowegung der Linka- 
radikalen im Monat Januar wirkto auf die rheinisoh- 
wcstfiilische Eisen- und Stahlindustrie, abgesehen yon 
dem yerungluckten Generalstrcik am 17. Januar, nur 
mittelbar durch den ausgedehnten Eisenbahnerstreik in 
der ersten HSlfte des Monats. Die groBen Gewerkschaften 
der Metallarbeiter standen jeder Arbeitsniederlcgung au« 
politisclien Grundcn ablehnend gegeniiber. Da die Arbeit- 
geber auch im  Januar der Teuerung durch Aufbesserung 
der Lohne und Gchiilter Rechnung trugen, ist cs zu wesent- 
lichcn wirtschaftlichen Kampfen auch nicht gekommen. 
In  der Arbeitsgemeinschaft, Abteilung Arbeiter, aus welcher 
der Deutsche Metallarbeiter-Verband am 4. Februar aus- 
tritt, steht der AbsehluB eines Rahmcntarifyertragcs uber 
dio Arbeitsyerhaltnisse der Arbeiter in der rheinisch-west- 
fiilischen Mctallindustrie dicht beyor. Auch in der Arbeits- 
gemeinschaft m it den Angestellteu fanden Vcrhandlungen 
iiber einen neuen Bezirkstarif statt.

Auf dem Kohlen- und K oksm ark t lieBen sieli die 
Yerhaltnisse in den ersten Januartagen insofern etwas 
gunstiger an, ais die Wagengestellung fur die Zechen 
durchaus befriedigend war. Durch den Ausbruch des 
Eisenbahnerstreiks wurden aber die Dinge yollstandig 
umgeworfcn. Obwohl die Ausstandbewegung in  der 
Ilauptsache Westdeutschland betraf, von yerhaltnismaBig 
kurzer Dauer- war und nun langst erloschen ist, hat die 
Wagenzufuhrung leider immer noch nicht den alten Stand 
wieder crrcicht. Diese Storungcn im Eiscnbahnbetrieli 
haben auch yerschuldet, daB im  Januar die Zechen aus 
Forderung und Herstcllung betrachtiiche Mengen wegen 
Wagenmangels auf Lager nehmen muBten und daB es 
sogar notig wurde, Feiersehichten einzulegen. Die Kohlen
forderung ist in dem Berichtsmonat infolgedessen gegen 
den Monat Dszcmber cinigermaBen zuruekgegangen. Zu 
Beginn des Monats Januar war noch die Anordnung dc* 
Reichskommissars fiir die Kohlenverteilung in Kraft, nach 
welcher die Zcclien im Landabsatz nur die Halfte der im 
Oktober 1919 ausgegebenen Mcngc Brennstoff yerabfolgen 
durften. Diese Verfiigung wurde vOm Reichskommissar, 
ais der Eiscnbahnerausstand begann und damit der 
Grund fur eine. solche Einschrankung wegfiel, aufgehoben 
und bisher.auch nicht wieder in Kraft gesetzt. Die Be-
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schrankungen hiugegen, die der Reichskommissar den 
Hiittenzcchcn des Kohlensyndikates fur die Ausnutzung 
ihrer ,,Verkaufsbeteiligungcn“ auferlegt bat, konnten bis 
jetzt mit Riicksicht auf die steigende Brennstoffnot nicht 
gemildert werden. Dic Brcnnstoffliefcrungen an die 
Verbandsstaaten waren im  Berichtsmonat nur gering, 
weil diese Yeriadungen fast ausselilieDlicli iiber den Wasser- 
weg gesehehen und der Versand uber die Rheinhafen 
infolge des Hochwassers fa-st den ganzen Monat liiiidurcli 
unmoglich war. Inzwischen sind die Hiifen aber wieder 

in Betriebgenommen und die ftięferungeu fiir den Verband 
beginnen erneut und miissen —  wic sehon bislier — allen 
anderen Lieferungen, nuch denen fur die deutsćhen E :sen- 
balinen, vorgehen. Unsere inlandisehen Gas-, Wasser- 
und Elektrizit&ts werke, Lebensmittelfabrikenusw. konnten 
wegende.i yorubergehendeu AilSfallsjonsr Kohlenlieferungs- 
yerpflichtungen besser m it Brennstoffen yersorgt werden, 
auch ist ycreinzelt fur die ubrigc Industrie etwas mehr 
Kohle yorhauden gewesen; doch war im  ganzen ge
nommen die bestehende • Brennstoffnot noch immer 
iiberaus groB.

Dio fur den li). Januar in Aussieht genommenc 
weitere Erhohung der Preiso fur Kohle, Koks und Brikctts 
wurde zunachst verschoben. In  seiner Sitzung vom 
29. Januar hat dann der Reiehskohlenverband neue 
Freise festgesetzt, dic m it dcm 1. Februar in Kraft 
getreten sind.

Diesehwierige Lago des Erzmarkt.es blieb gegeniiber 
den Vormonaten unveriindert. Die Versorgung der Hiitten- 
werke mit Inlandserzen lit t insbesondere schwer unter 
don Yerkehrsyerhiiltnissen und dem Kohlenmangel. Der 
Yersand an Bultoner Erzen betrug infolge. dieser Yerhąlt- 
uisse im Januar nur etwa zwei Drittel der Solleistung. 
Im Siegerland machte sich der Eisenbahnerstreik auBer- 
ordentlich ungiinstig beinerkbar. Durch dio ganzliche 
Unterbindung des Eisenbahnvcrkehrs in den Eisenbahn- 
direktionsbezirken Elberfeld und Essen kam die Kohlen 
zufulir nach den genannten Gebieten und ebenfalls die 
Erzabfuhr nach dem rhciniseli-westfalischen Iridustrie- 
gebiet giinzlich ins Stockcn. Da die Siegerlaiuler Betriebe 
uber Kohlenyorrate nicht yerfiigten, muBten groBe. Be- 
triebseinschriinkungen und Einstellungen vorgenommen 
werden. Das Elektrizitatówerk Siegerland, an welchcs der 
groBte Teil der Siegerliiuder Grubcn angeschlosscn ist, 
muBte aus Kohlenmangel sogar die Stromabgabe fur die 
Forderung yollstandig sparren und konnte nur noch fiir 
die notwendigste Wasscrhaltung Strom zur Verfugung 
stellen. Auch waren die Hutten mit eigener Kraftgewin- 
nung niclit in der Lage, ihren Grubenbetrieb voll m it Kraft 
zu yersorgen. Nicht besser erging <w den Gruben m it 
oigener Dampfhaltung. Infolgedessen kam ein groBer 
Teil der Siegerliinder Gruben S bis 14 Tage giinzlich zum 
Erliegcn. Der Streik bedeutete somit eine auBerordentiiche 
Gefahr fur den Siegerlander Bergbau, da bei spinem 
langeren Anhalten die Gruben aus Mangel an Kohlen- 
Y O rr iite n  hatten ersaufen miissen. Die Fordcrung.iwelehe 
im letzten Halbjalir von: Monat zu Monat. zuruckging, 
wird infolge der oben geschilderten Umstandę erneut 
gesunken sein; cndgultige Zahlen liegen noch nicht vor. 
Die Selbstkosten der Gruben erhohten sich weiter stark, 
infolgedessen wurden fur Februar die Yerkaufspreise fur 
Rohspat um 70 J i und Rostspat um 10.5 .« herauf- 
gesetzt.

Im  Lahn- und D illg eb ie t sowie im Bezirk des
o berhessischen Bergbaus machto sieh die trostlose 
Yerkelirslage der Eisenbahn gleichfalls stark geltend, 
so daB infolge der ungenugenden Wagengestcllung die 
geforderten Erze nur teilweise zur Abfuhr gelangen 
konnten und der ubrigc Teil auf Halde gesturzt werden 
muBte. Die Gruben litten samtlich stark unter Kolilen- 
mangel undKnapphet an allen Betriebsstoffen, namentlich 
Sprengstoffen und Grubenholz, Die stark gestiegenen 
Unkosten yeranlaBten den Berg- und  H iittenm ann i-  
schen Verein zu W etzlar, die Yerkaufspreise fur Rot- 
eisenstein ab 1. Januar 1920 weiter heraufzusctzen. Sie

betragen fur Rotciscnstein 1. Sorte 110,25 J i je 1 t, 
Basis 45 %  Fe, Rotciscnstein II . Sorte 51 Jt je t, 
Basis 30 %  Fe.

Der M inetteyersand  blieb unter dem EinfUiB des 
Eisenbahncrstreiks, welcher dic Kokszufuhr nach LothHn 
gen und Luxembmg'. bebinderte sowie auch infolge un 
genugender Verladung auf den Gruben, erheblich gegen 
die fruli/rcn Monate zuruck. Er betrug nur etwa die 
Hiilfte der yorgesenenen Sjllieforung. Dio Pieislragc fiir 
Minette harrt immer noch der Losung. Die Mangari- 
erzyersorgung aus inlandischen Vorkommen war, 
soweit sic auf dem BahnwPge erfolgte, gleichfalls durch 
den Eisenbahnorstrcik stark beeinfluBt. In  der Hcran- 
schaffung von ausliindischen liochprozentigen Manganerzen 
ist im Bericktsmcmat noch keine Besserung eingetreten. 
Die Aufhebuug der Blockade in der Ostsee hat die Zufulir 
yon Sehwedcncrzen wieder freigemaeht, aber die rege 
Nachfrage nach Dampferraum, der durch die Abgabe 
an die Entente standig yermindert wird, yerursachte eine 
starko Steigerung der Frachten. Auch neutraler Dampfer
raum muBte zum Erzbszug herangezogen werden, aller- 
dings zu Preisen, welche die Frachten fiir deutschen 
Dampferraum gatiZ wesentlich ubersehritten. Die fort- 
gesetzt steigende Yaluta beschriinkte das Schwedenerz- 
gcschiifb jedoch auf die unbedingt notwendigen Kaufe. 
Das Angebot an spanischen Erzen wuchs, ernsthafte 
Geschiifte kamen aber nur in geringem Umfange zustande, 
da der schlechte Markstand auch hier die Preise derartig 
in die Hohe trieb, daB nur dio ganz dringend bonotigten 
Mengen hereingenommen wurden. Die Preise fur beste 
Bilbaoerze stellten sich unter Beriioksichtigung der Yaluta 
und der liohcn Frachten auf annaliernd 15 bis 18 J i je 
Einheit Eisen und Tonne froi Ruhrhafen. Die letzten 
Angebote in hollandisclier Wiihrung stiegon sogar bis zu 
21 .(( je Tonne und Einheit Eisen frei Ruhr.

Die Preise auf dem S ch ro ttm a rk t sind weiter ge- 
stiegen. Es werden jetzt Preiso yon 2000 bis 2200 Ji fiir 
Kernschrott angelegt. Der Entwurf uber einen Sellwt- 
yerwaltungskorper in der Eisenindustrie sah auch eine 
Regelung der Schrottbewirłscliaftung yor. Die Verhand- 
lungen mit dcm Reichswirtschaftsminretenum sind jedoch 
noch nicht bcendigt, yiclmehr werden Weitere Bssprechun- 
gen mit Sachyerstandigen stattfinden. Bedingung fiir die 
yorgesehene Schrottregelung ist dio Grundung eines neuen 
Schrottvcrbraucher-Verbandes, der nuch die Mehrzahl der 
Schrottyerbraucher zustimmen. Der Sehmtthandel hat 
sich inzwischen neu organisiert in der „Vereinigung zur 
Wahrung der gemeinsamen Interessen der SchrottgroB- 
hfindler". Dieser Yerein soli lediglich die wirtschaftlichen 
Interessen des Schrotthandels yertreten und hat auch 
beantragt, zu den Bsratungen iiber den Selbstyerwaltungs- 
korper hinzugezogen zu werden. Dio M hrzahl der Schrott- 
groBhanllcr West- uńd Sii IdeutschUnds hat sich eben- 

falls dem Yerein angoschlossen.

Auf dcm Roheisen m arkt trat. im  Monat Januar 
eine Besserung nicht cin, im Gegenteil yersehlechterten 
sich die Verliiiltnisse infolgo des andauernden Koksinangels 
und der Nachwirkungen des Eisenbahnerstreiks noch 
weiter. Zahlrciche Ilocliofen muBten wegen Koksmarigels 
gediimpft lyorden. Die Erzeugung ging weiter zuruck, 
infolgedessen wurden die ZuweSsungen an die Abnehmer 
noch geringer und der Yerband kaiifte deshalb im Int<>resse 
der cinhcimischcn Verbraueher mehrere tausend Tonnen 
ausliindischcs Roheisen. Der Auslandsmarkt zeigte eben
falls scharfe Anspannung bei steigenden Preisen. Die 
Erhohung der Koks- und Erzpreisc sowie dic Verschlcch- 
terung der Yaluta bedingte ab 1. Februar neue erhebliche 
Pre iscrh oh ungen.

In der Geschaftslage iur H a lbzeug  sind die Yer- 
haltnissegegeniiber dem Yormonatcunyerandertgebliebcn. 
In  Form eisen hielt sich der Yersand auf der Ilohc der 
letzten 'Monate;auch hinsichtlich der Untcrbringung neuer 
Auftrage trat eine nennenswerte Acnderung nicht ein, da 
sich die Werke weiter zuriicktudtend 'yerhiclten. An
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0  ber ba u zeugerhieltendic Yerbrauchęrim Januar wesent-
1 i ch geringere .Mengen, da die geringe Kohlenzufuhr, yor 
allem aber der Bisenbahnerstreik. die Erzeugung der 
Werke auBerordentlich beeintrachtigte. Dieser Ausfall 
ist um so mehr zu bedauern, ais sowohl dic Zechen ais 
auch die Bahnen in  der Vergangenheit bereits yiel zu 
wenig Oberbaustoffe erhallen haben. Die Nachfrage nach 
rollendem Eisenbah nzeug fiir daa Inland sowohl ais 
auch fur die mittelbare und unmittclbare Ausfuhr war 
recht lebhaft. Unter Berueksichtigung der infolge des 
Brcnnstoffmangels bereits im Vormonat notwendig ge- 

wordenen weiteren wesentlichen Einschrankungen sind 
die Werke mit Auf tragen ausreiehend versehcn. Der 
Versand bewegte sich in maBigen GronW11, genugte 
indessenim allgemeinen den Aiifordeningeu der Eahrzeug- 
hauanstalten und sonstigen Werkstatten. da auch diese 
durch den Mangel an Kohlen und Baustoffcn gezwungen 
waren, ihre Betriebe einzusclirankcn.

Die Lagc auf dem S tabe isenm ark t Yerschlechterto 
sieli im Januar noeh weiter, infolge der groBen durch den 
Eisenbahnerstreik und das Hochwasser hervorgerufenen 
Storungen, die verursaehten, dali cinzelne Werke erst 
Ende Januar ihre WalzenstraBen teilweise wieder in Betrieb 
nelimen konnten.' Sehr beunruhigend wirkteauf den Markt 
ferner der ungeheure Kurssturz der Mark. Die sehwcbendon 

1’reisyerhandlungen, die dahin zielten, fur Siaboisen ab
1. Eebruar einen Preis vOn 2500 .U je Tonne fur Thomas- 
eisen bzw. 2750 J l fiii S.-M.; Qualitiit festzulegcn, muBten 
infolge dieser Kursbewegung abgebrochen werden, da die
i u Aussicht genommencn Preise wegen der weiteren ge- 
waltigen Steigerung der Solbstkosten und der Unsicherheit 
in  der Bereclinung nicht mehr nls ausreiehend bezeichnet 
werden konnten. Die Werkatoffknappheit rerscharftc sieli 
infolge der geringen Erzeugung der Werke auBerordentlich 
nnd fiihrte dazu, daB vielc Eahrikcn und Werkstatten 
ihre Betrieb noch weiter cinsehrankcn oder ganz still- 
ićgen muBten. Besondere schlimm sieht es in dieser Be- 
ziehung in manchen Bszirken der Kleineiseuindustrie aus, 
z. B. in der Solingcr und Thuringer Gegcnd: nanientlieh 
m Selnnalkaldener Gebiet sind viele klcine Betrielie zur 

Yollstandigen Stillegung gezwungen worden. Auf dcm 
A usla ndsm ar kt- ist seit. 'Dezember 191S) keine wesentliehe 
Aenderung cingetreten. Auch hier herrscht nach wie vor 
■iroBc Knappheit und es werden fiir sofort greifbare 
Mengen wesentlieh lioherc Preise ais im Dczember gezaiilt. 
Engiand hat seine Ausfuhr naeh Holland in der letzten 
Zeit yetstiirkt, besonders i n Schiffbauzeug. Amerikaniseher 
Wettliewcrb niacht sich in den nordischen Liindern. 
nanientlieh in Norwegen, sehr fiihlbar. Ucberhaupt ninnnt 
die Ausfuhr von Amerika nach Uebersęc weiter zu; die 
anierikanischen Walzwerke sind m it Auftrfigen fiir Uebcr- 
see voll besetzt. Das plotzliehe Sinken der fremden 
Wahrungen in den Liindern mit hoher Yaluta, wie in 
Holland und in der Sehweiz, hat auf dem Auslandsmarkte 
auBerdem eine unangenehme Erscheinung gezeitigt, die 
sehr beunruhigend wirkt. Das Zuruckgehen der franzosi- 
sehen und l>clgischen Franken sowie des Pfundęs Sterling 
hat zur Folgę, daB die Angebote dieser Lauder, die in 

der betreffenden Landeswahrung ahgegeben Sind, plotz- 
lich um 10 bis 20 %  billiger lauten. So sollen Angebote 
von Belgien in Holland YOrliegen,d!eeinem Preise yon etwa 
220 fl. entsprechen. Auf ah micher Grundlagc sollen sieli auch 
die von England in Holland abgcgebenen Preise kurzlieh 
Iicwegt haben. Bezeichnend sind die Zahlcn uber den Auf- 
trags liestanddesamerikaniseheh Stahltrustes; sie ergeben, 
<laB Ende Dezember-101!) ein Bestand an unerledigtcn Auf- 
tragenin Hohe voń S397 602Ł vorhanden war, gegen einen 
Beątand am 31. .Mai 1919 yon 4 350 827 t. Der Bestand 
hat sieli also in diesen .wenigen Monaten rund ver- 
doppelt.

Nennensweęłe Ycranderungenin der Lage des Grob- 
blechmarkt.es sind im vergangencn Monat nicht cin
getreten. Der Bedarf an Grobblechen war nach wie vor 
sehr stark und konnte ron den Werken nieht befriedigt 
werden.

Auf dem E e inb lcchm ark t lagen die Verhaltnissc> 
soweit die Bcfriedigung des Bcdarfs in Betracht kommt’ 
sehr ungunstig und yerschlechterten sich yon Tag zu Tag. 
Der Kohlen- und Halbzeugmangel sowie die Vcrkehrs- 
schwierigkeiten machten es den Werken unmoglieh, auch 
den eingesehriinkten Betrieb aufrechtzuerhalten. Sogar 
dort ging die Erzeugung mehr und mehr zuriick, wo durch 
Yerbindung mit Zcchon und durch Besitz von eigenem 
Erz die Voraussetzungen fiir eine Erzeugungsmoglichkeit 
in gewissem Umfange gegeben waren. Die Belieferung 
der rcinen Walzwerke mit Halbzeug horte so gut wie ganz 
auf. Bei dieser Lage der Dingc sind die Werke natur- 
gemiiB auf Monate liinaus so stark m it uncrledigten Auf- 
tragen beśetzt, daB neue Bestellungen seibst bei Ein- 
riiurnung weitestgeheuder Lieferfristen nicht mehr an- 
nommen werden konnen. Aus dem Auslande ist die Nach
frage bei steigenden Preisen sehr rege geblieben.

Die Lage der seh mi edeiser ne Roh ren herstellenden 
Werke zcigte gleiehfalls gegenuber dem Yormonat keine 
Besserung, spitzte sich yielmehr weiter zu. Der Mangel 
an Kohle undBohcisen machte sich in yerseliaiftem Ma Bo 
geltend, so daB die Werke zu einschneidenden Betriebs- 
einschrankungen gezwungen waren. Die im Dezember 191!) 
schon stellenweise notwendig gewordenen Stillegungen 
von Bctrieben licBen sich dalier auch im Berichtsmonat 
nicht vermeiden. Unter dcm EinfluB dieser Scliwierig- 
keiten kamen die Werke naturgemilB mit der Erledigung 
der reichlich yorliegenden Auftrage weiter in Ruckstand 
und sind auch in absehbarer Zeit nicht in der Lage, dem 
immer noch zunehmenden Ycrlangcn naeh Rohren auch 
nur cinigermaBen gereeht zu werden. In Yerbindung mit 
den in Aussicht stehenden Steigerungen der Preise fur 
Kohlen. Roheisen und Halbzeug ist eine Erhohung der 
Rohrenpreise unyermeidlich; uber ihr AusmaB stcht vor- 
liiufig noch niehts fest.

Die Nachfrage nach GuBrohren war im Berichts
monat sowohl im Inland wie aus dcm Ausland rege. 
Allerdings blieben die unsicheren Yerhiiltnisse und die 
iKcintrachtigte Erzeugungsmoglichkeit nicht ohne Ein- 
fluB auf den Geschśiftsgang. Es konnten nur diejenigen 
Anlagen hergestellt werden, die sieli nicht liinger auf- 
sehieljen Iie6<'n, wahrend eine groBe Anzahl von im Markt, 
befindlichen Bedarfsmengcu, darunter auch solche groBeren 
Umfangcs, mit der Hoffnung auf einen Umsehwung in 
den Yerbiiltuissen bis auf weiteres zuriickgesetzt werden 
muBten. lici dieser yeriiiinderten Leistungsfiilygkeit sind 
die Werke noch auf Monate hinaus m it der Abwieklung 
alter Auftrage beseluiftigt,.' Ueber den Auslandsmarkt ist 
niehts Besonderes zu berichten. nennenswerte Vcr- 
anderungen sind seit dcm Dezember nicht cingetreten. 
Zu erwahiien ist yielleicht der yerscharftc Wettliewerb 
der lx‘lgisehen und franzosischen Werke, der sich ins- 
besońdere in Holland mehr und mehr bemerkbar macht.

In  Erzeugnissen der G raugieBereicn war die 
Nachfrage bei weitem groBer ais das Angebot. Die Ver- 
kaufspreise wurden den stetig steigenden Gcstehungskosten 
angepaBt.

Entsprechend der ganzen Entwicklung der Eisen- 
und Stahlindustrie gestalteten sieli die Zustiinde auf dem 
D rah tm a rk t fiir den Monat Januar weiter ungunstig. 
Die Erzeugung der Werke stand im wachsenden Umfange 
unter dem EinfluB der Kohlenńbt, des Rohstoffmangels 
nmUler Yerkehrsschwierigkeitefi. DieWalzdrahterzeugung, 
die 1111 Monat Noyember 1919 rund 9000 t hinter der des 
Monats Oktober zuriiekgelilieben war, erfuhr im l>zembcr 
einen weiteren Ruckgang um 2ó0(l t und wird wohl im 
Januar einen Tiefstand erreicht haben, der seibst auf die 
wachsende Ungunst der Yerhiiltnisse eingestellte. B<j- 
furclitungen noch iibertreffen diirfte. Die Yerfiigungs- 
mengeń des Walźdraht-Yerbaudesi die im Dezember 1919 
infolge des gcstMgerten Yersandes yor dcm Feste auf einen 
etwas beśseren Stand gekonimen waren ais im Noyember, 
erreiehten im Januar 1920 nieht die Halfte der Dezember. 
mengen. Aligesehen yon der durch Kohlen- und Wcrk- 
stoffmąngel heryorgenifenen Erzeugungsniinderung. der
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durch den. Eisenbahnerstreik entstandeneń Vcrkehrssperrc 
und der allgemein unzureichenden Wagengestellung ist 
dies darauf zuruckzufiihren,'daB cin Teil der Werke die 

gegen Ende Dszeinber stillgclcgten WalzenstraBcn wegen 
des Kohlen- und Rohstoffmaugels uberhaupt noch nicht 
wieder in Betrieb setzen konnte. Die auf die Zuteilung 
von Walzdraht augewicsenen Walzdrahtbezieher hatten 
hierunter naturlich sehr zu leiden, wennglęich die bei 
ilincn bestehenden Materialsorgen yielleiclit bei wcitem 
nicht die Schwierigkeiten auslósen, in denen sieli yiele 
gro Ce gemischte Betriebe befinden. Unter den obwaltendcn 
Umstanden war die Nachfragc nach Drahten und Draht- 
erzeugnissen unvermindcrt stark; sie wird sich in der 
kommcnden Zeit noch in dem gleichen MaBe steigern, 
in welchein die Industrie gezwungen ist, zur Heroin- 
holung von Auslandswerten fur die Erzbeschaffung ver- 
feinerte Ware und Fertigerzeugnissc auszufiihren. Alles 
zusammengefaiJt erscheinen die Aussichten fur die deutsche 
Drahtindustrie fiir die niichste Zeit auBerordentlich triibe.

Die Lage der S tahlg ieBere ien blieb seit unscrcm 
letzten Bericht unyerandert.

Im  M aschinenbau ist legenuber dem V'ormonat 
keino Besserung zu yerzeichnen. Dio Beschiiftigung der 
.Maschinenfabrikcn war zufriedenstellend, doch wirkten 
der Rohstoffmangel und die Schwierigkeiten in der Vcr- 
sorgung mit Kohle und elektrischer Kraft auf die Stoigerung 
der Erzeugung sehr ungunstig ein. Besonders fiihlbar 
waren in dieser Bażiehung dio Ausfiille durch den Eisen- 
bahnerausstand und durch dic Ucberschwemmungcn. Im 
allgemeinen wird man dic Lago des Maschincnbaues ais un- 
giinstig und die Aussichten ais unsichcr bezeichnen miissen. 
und immer mehr bricht sich die Uoberzcuguug Bahn, daB 
man der zahlreichen Schwierigkeiten nur durch eine 
straffere Zusammenfassung der bestehenden Verbiinde und 
durch ein verstandnisvolles Zusammengehen der eisen- 
schaffenden mit der weiterverarbeitenden Industrie wird 
Herr werden konnen. Namentlich auf letztereri Punkt wird 
aus Kreisen dtfś Maschincnbaues immer wieder hingewiesen 
und dio Beriieksichtigung der besonderen Verhaltnisse im 
Maschinenbau gefordert, der nicht, wie die eisensehaffendc 
Industrie, seine im Laufe des yęrgangenou Jahrcs zu 
festen Preisen abgesclilossenen Lieferungsyertrage mit 
Rueksicht auf die heutige Marktlage nachtraglich auf-
7.uheben imstandc sci, sondern die in den ersten Monaten 
nach der Staatsumwalznng notgedrungen zu festen 
Preisen ubernommenen Auftrage auch erfullon miisse. 
Solange der Maschinenbau iiber diese kritische Zeit nicht 
hinaus sei, werde er durch eine Preispolitik, die dieseil 
schwierigcn Ycrhaltnissen nicht Reehnung trage. in starkę 
Bedrangnis yersetzt.

M itt leTe und  gro Bo W erkzeugm asch inen , 
Maschinen fiir Blcchbcarbeitung, fur Walzwerks-Adju- 
stagen, fiir Schiffbau usw. scheincu im yerflossenen Monat 
nur in ganz geringem Umfange zur Bestellung gekommen 
zu sein. Die bereits im  Vormonat gckennzcichneten 
schwierigcn Yerhaltnisse yermelirten sich durch weitere 
Erhohung der Roheisenpreise, die Yerkehrshemmungen 
usw. noęli bedeutend. Das Ausland steht der notwcadig 
geworderien Preisst-eigerung fiir Maschinen durchaus ab- 
wartend oder dirckt ablehnend gegenuber, wahrend auch 
auf seiten der Hcrsteller dio gebotene Zuriickhaltung im 
allgemeinen beobachtet werden diirfte. Es wird sich 
nunmehr zeigen miissen, ob und in walehem MaBc gegen- 
wiirtig im Ausland noch ein tatsiichlichor Mangel an 
Bearbeitungsmaschinen bestelit. mul ob es moglich ist, zu 
Preisen, welche den jetzigen oder den zu erwartendeń 
Gesteliungslcostcn' angemessen sind, namhafte Auftrage 
•/.u erhalten.

II. MITTELDEOTSCHLAND. —  Wir haben in das 
neue Jahr alle Sorgen des alten herubernehmen mussen. 
Ueber der mitteldcutschen Industrie scliwebt daucrrtd das 
Damoklesschwert der Kohlennot und von ihr wird es 
abhangen, ob die Industrie in der Lage sein wird, w?nig- 
stens den Rest der yerbliebenen Batriebsfahigkeit durch- 
zulialten. Die Aussichten sind jedenfalls nur gering, zumal

da dic Arbeitcrschaft infolgo der steigenden Tcuerung neue, 
erheblich erhohtc Lohnforderungen stóllt, so daB yoraus- 
sichtlich Lohnkiimpfe beyorstelien, die auf die Arbeit.s- 
willigkeit gewiB niclit fordernd einwuken konnen. Ab- 
gesehen von den Brcnnstoffen, bleibt auch die Beschaffung 
yon Rohstoffen unyerandert schwierig. Die Preise steigen 
fortgesctzt. Dic neuen Gesetzc haben nicht yerhindern 
konnen, daB das Sohiebertum soino Tiitigkeit weiter aus- 
iibt. Es gibt Bstriebsstoffe, die auf richtigcm Wege nicht 
mehr zu erlangen sind; mancher Betrieb, der wirklicli 
notwendige Betricbsstoffe auf gcwohnliehem Wege zu 
erlangen Bucht, muB sich recht bald yon dom Umnoglichcn 
seiner Bemuhungen uberzeugen und sieht sich trotz aller 
moralischen Bedenken gezwungen, m it den Zufallshandlern 
in Yerbindung zu treten. An diesem Zustande haben dic 
neuen Gesctze leider niehts andern konnen.

Dio Erhohungcn der Eisenpreise durch den Deutschen 
Stahlbund Endo Januar, fiir die noch die Zustimmung 
des Reicliswirtachaftsministcriums einzuholen war, sind 
schon innerhalb weniger Tage infolge erheblichen weiteren 
Kursruckgangcs der Mark unauskommlich geworden. Die 
Entwertung der Mark um yicle Punkte innerhalb der 
letzten Wochen macht uns uberhaupt die allcrgroBten 
Sorgen und es w i rd befiirchtet, daB unser Zahlungsmittel 
in Kurze im Auslando iiberhaupt nicht mehr aijgenommen 
werden wird., DaB da* den Ziisammenbruch bcdeuteii 
wurde, bedarf keiner weiteren Erlauterung.

Dor Streik der Eisenbahner hat Mitteldeutschland 
zwar yorubergehend von einigen Bezugs- und Absatz- 
gebieten abgeschlossen, es im  groBen ganzen aber ver- 
haltnismiiBig wenig berulirt. In  Saehsen wurde zwar auch 
yersuclit, die Eisenbahner zu oinem AnschluB an den 

Streik der preuBisclien Eisenbahnbcamten zu gcwinnen, 
doch fand man hier keine Gegenliebe. So zeigt. sich auch 
auf anderem Gebiet unter der ArbeitcrSeliaft ein stcigendcs 
Vcrstandnis fiir die Notjyendigkeit, zu arbeiten und die 
Erzeugung zu fordem. Leider kann sieli diese Kinsicht 
noch nicht yoll auswirken, weil ihr die auf den Umsturz 
geriełitet"n Bestrebungen, die das Yerhetzen der Arbeiter- 
schaft ais Mittel zur Errcichung ihrer politischcn Ziele 
benutzen, entgegenstehen und die Arbeiter nicht zur Rulie 
koinmcn lassen.

Die Beschaffung yon Rob - und  Betriebssto ffen  
macht den Werken naeli wie yor die allcrgroBten Schwierig

keiten. Die monatlielien Zuwcisungen an Roheisen 
wurden infolgo des Koksmangels und nicht zuletzt infolge 
der durch den sehlechtcn Stand der Mark hcryorgorufenen 
Not, auslandisene Erze zu bekommen, immer geringer. 
Yon Oberschlesien war wahrend der Berichtszeit Roheisen 
iiberhaupt nicht zu erhalten, wiihrend dic Beschaffung 
der Kohle aus dem dortigen Kohlcnl>ecken nur in gering- 
fugigen Mongcil moglich wurde. Da dic StaatsbahnOn 
die Abfuhr der Kohlen auf der Bahn nicht zulieBen, 
waren die Werke gezwungen, sic uber dic Oder zu bczielien. 
Die Yerhalt nisse, die sich aberin der Oderscliiffahrt lieraus- 
gebildet liabcn, brachton cs m it sich, daB viele Schiffs- 
ladungcn gar nicht bis zu ilirem BDStimmungsort nacli 
Mitteldeutschland gelangten, sondern unterwegs cntladen 
und dann zur Bofriedigung des Hausbedarfs herangezogen 
wurden. Luxem burger Roheisen ist seit langerer 
Zeit unmittelbar uberhaupt nicht mehr zu erhalten. Es 
war aber immerhin moglich, solchcs Eisen durch zweite 
Hańd zu bekommen. Aber auch diese 3?ezugsmoglichkeit 
ist infolge des Inkrafttretens des Friedensyertrages unter- 
bunden, so daB sieli die Werke zu einer weiteren Ein- 
schrankung ihrer Stalilwcrkslietricbc gezwungen sahen. 
Dic im Inland zur Yerfiigung stehenden Mengen F e rro- 
m angan  sind nach wie vor durchaus unzurciehcnd, so 
daB auf ausliiiidische Ware zuruckgegriffcn werden muBte. 
Letztere und gleichfalls F e rro s iliz ium  sind aber infolge 
des Kursst urzes der Mark ganz gewaltig i iii Preise gestiegen 
und yesrteuern damit weiter die Stahlherstellungi Eine 
ahnlichc Preiscntwicklung war auf dem M e ta llm a rk t 
zu beobaehten, wo Prcissteigerungen yon uber 40 %  
gegenuber den Dazcmberpreisen eintraten. Dabei bliebeu
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Metalle dauernd knapp, was ganz besonders fiir Zinn 
undZ in lc zutrifft. Eher iat noch Kupfer und RotguB 
zu erhalten, wei 1 aus den Heeresbestanden noeh einiges 
zur Verfugung gestellt wird. Aehnlich entwickeltc sich 
die Beschaffung der fiir die Betriebe wiclitigen Schmier- 
m itte l, obwohl sich hier eine kleine Erleichterung infolge 
Zufuhrung polnischer und galizischcr Oelo bemerkbar 
mach te. In feuerfesten Baustoffen halt der Mangel an 
Magnosit infolgo der ungliicklichcn ósterreiehischen 
Eisenbahnyerkehrsyerhaltnisse an und wird begleitet 
durch immer weitere Preiserhóhungen. Ebenso sind die 
Zufuhren an K a lk  eher geringer geworden, weil es den 
betreffenden Werken an Kohlen fehlt. Auch hier ist ein 
dauernd s Steigen der Preise zu beohachtcn-

J)ie Verwirrnng auf dcm S eh ro ttm ark t hat sich 
węitcr yertieft, In dem zu bildenden Selbstverwaltungs- 

korper fur dic Eisenindustrie soli auch die Schrottfragc 
einer Losung entgegen gefuhrt. werden. Die Preise fiir 
Stahlschrott sind bis iiber 1800 Ji f. d. t gestiegen, wahrend 
fiir GuObruch bereits iiber 25Q0 Jt f. d. t augelegt werden 
mufi. Die aufkommenden Mengen sind trotzdem an- 
befriedigend, weil die Stellen, bei denen Schrott enlffillt, 
ihn zuruckbclmlten, um ilin zur Beschaffung von Neu- 
eifen zu yerwenden. So hat dio an die Neueiscnliefenmg 
gekniipftc Bedingung der Rucklieferung yon Altcisen zu 
einem teilweieen Verschw)nden des Schrotts yom Mnrkte 
gefuhrt. Die Vcrhandlu ngen- zur Bildung von besonderen 
Schrottvcreinigungen sind im  Gang? und cs ist zu wim- 
schen, daB sie zu einem alle Teile einigermallen befriedigen- 
den Ergebnis fuhren, weil sonst an dieser Alteiscnfrage 
die Aussicht auf die Bildung eines Selbstyerwaltungs-
• korpers fur die Kiwnindustrie iiberhaupt- zu schcitern 
droii t.

Wie eingangś bereits erwiihnt, ist das Verstandn's 
fiir die Wiehtigkeit der Kohlenforderung innerhalb der 
Arbeiterschalt Mittekleutschlands im . Steigen begriffen. 
Das gilt besonders fur die Bergarbeiter der B raunkoh ten 
oru bon. Entsprecliend bossert sich auch die Forderung 
und es ist, Svenn auch zunachst in beseheidenem AusmaCe, 
cin langsames, slber stetiges Hinaufgehcn der Forderungs- 
ziffern zu beobachten. Zwar ist auch hier die Arbeiter- 
scliaft mit allem Nachdruck darauf bedacht, Lohn- 
erhohungen durchzlisctzen. So sind fiir die neuen Tarif- 
verhandlungen Lohnforderungen gestellt worden, in denen 
niekwirkend zunachst‘eine Zulage yon 10 Jt pro Tag 
niid dann eine weitere Steigerung von IGO %  yerlangt 
wird, womit ein Schiehtlohu yon 40 Jt erreicht werden 
diirfte. An Brotzulage wird bereits ein Mehr yon 2 Jt je 
Kopf und Woclio gezahlt. Ungunstiger m it Bezug auf 
Arbcitslust und Arbeitswilligkeit liegen die Verhaltnieso 
im Zwickauer Steinkohlengebiet. Hier haben die uber- 
miiBig hohen Lohnanspruche der Arbeiterschaft in Ver- 
bindung mit der Forderung der S ohratundenschicht zu 
einem Ausstand gefuhrt. Dabei zeigte sich die bekannto 
Krseheinung, dali die Neigung, durch Streiks ihre Forde- 
rungen durehzusctzcn, wiederum yon fremden Elementeu 
unterstutzt. wurde. Dar grollcrc Teil der Bcrgleute war 
jedenfalls bereit, auf dem Wegb des Vcrhandelns seine 
Wiiiisolic zu yertreten, doch wullte sich leider wieder die

Minderhcit der Radikalgesinnten gegeniiber der-Mehrzahl 
der Besonnenen durchzusetzcn.

Die Erzeugung in S tabe isen ist infolge des Mangels 
an Kohlen, an Roheisen und nicht zuletzt an Altcisen 
erheblich zuruekgegangen. Die Abrufe hielten sich auf 
alter Hohe, konnten aber yon den Werken nur zu einem 
Bruchteil befriedigt werden. Der^Absatz yon Stabeisen 
wird im steigenden Mafie durch die Rucklieferung yon 
Schrott beeinflufit. Die Werke sahen sich genotigt, auch 
fur alte Geschiifte diese Rucklieferung zu fordern und im 
andern Fallo die Neulieferung glatt abzulehnen. Dae 
erweckt zwar bei den Abnchmern erheblichcn Wider- 
spruch, doch befinden sich die Werke in einer solchen 
Notlage in Alteisen, dafi sic ohne Bcnutzung des ihnen 
durch dic Neucisenlieferung an die Hand gcgebenen Drucfe- 
mittels mit ihron Stahlwerken sehr bald ganz zum Erlicgen 
kommen wurden.

Was fiir Stabeisen gesagt ist, gilt im gleiehen Maile 
auch fiir Grobblechc. Die schwierigcn Verhiiltnisse 
bei der Altcisenbsehaffung haben dazu gefuhrt, dali 
innerhalb der hiesigen Eisenindustrie Neigung besteht, 
sich aus den Verbamlen loszulosen, um bei der Beschaffung 
von Altcisen die Erzeugung der Walzwerke zur freien 
Verfiigung zu liabcn. Infolge der ungeheuren Wiehtigkeit, 
die! das Altcisen ais Rohstoffgrundlage fur die hiesigen 
Wcrkc besitzt, ist es mittlerweile bereits zu einer Kiindigung 
gekommen.

Auch bei M ittel- und Fe inb lechen  steht alles 
unter dem Zeichen der Alteisennot und dereń Bewaltigung. 
Die Erzeugung wird infolgo des steigciylen Mangels an 
allen Roh- und Betriebsstoffcn immer geringer, der Abruf 
immer dringender.

Fur dic Erzeugnisseder Róhre  u werke tr fftdus Gleiche 
zu. Die Knappheit an Rohren yertieft weiter die allge- 
meincn Sehwierigkeiten, die einer Beschlcunigung bei 
der Ausbesserung der Lokomotiyen entgegenstohen.

Bei E isenkrinstruk tionon  hat sich gegeniiber 
dem Monat Dezember wenig geandert. F'ur dic Konstruk- 
tionswerkstatten bedeuten die Vorgange auf dcm Alteisen- 
markt eine weitere Vcrkurzung der ihnen bisher zu- 
gefallenen Neueisenmeiigcn.

I I I .  NORDDEUTSCH LAND UND’. D IE  KOSTEK- 
W ERKE. Trotz der Ratifikation des FYiedensyertrages. 
von der man eine Klśirung der allgemeinen Verhaltnisse 
crhoffte, wurde die Marktlage des Monats Januar irv 
Norddeutschland und an der Kusto nicht besser, sondem 
ungiinstiger. Die allgemeinen wirtschaftlichen Verhalt- 
n isse sind hier jedoch derart uniibersichtlich, dafi eine klare 
Berichterstattung uninoglich ist. Der Eisenbahnerstreik 

traf Norddeutschland und dic Kiistenwerke, die lediglich 
auf Westfalen angewiesen sind, besonders hart. Fast alle 
Betriebe mullten infolge Ausbleibens der Brennstoffe 
mehr oder weniger stilliegeii und die Gas- und Elcktrizitats- 
versorguńg war iiuBerst beschrahkt. Der Brennstoff- und 
Eisenhunger verschflrfte sieh bei allen Unternehiuungen 
auBergewohnlich; der Sec- und FluBfrachtenmarkt erfuhr 
eine weitere Erhohung.

Stahlwer*<s-Verl3and, Aktiengesellschaft. Dusseldorf. —
In  einer Miteliederrersammlung des Stahlbundes am
4. I'ebruar 1920 wurde beschlossen, dic P re is e  fiir 
den Monat F o b rU a r  u n v e r a n d e r t  zu lassen, trotz
dem iłi der Zwischenzeit eine starkę Yerschleehterung 
der Valuta oingetreten ist Naeh einem BeschluO der 
Mitgliedcryersammlung yom 2.'!. Januar1) wird jedoch 
infolge der erhohten Brennstoffprcisc ein Zusehlag yon 

> 150 .fC f. d. t bcreehnot.

Es kosten dcmgemaB H a lb z e u g :

Roliblocke  ..............................  2255 .K
yorgew. Blocke ...................... 2290 .(C

') Vgl. St. u. E. 1920, 29. Jan., S. 174.

Kniippel .............................. . 2325 .11
2330 A

E is e n b a h n z e u g i
Schw. Schienen und Schwcllen 2755--2800
Grtiben- und Feidbahnschienen 2750 -2800
R illenseh ienen .......................... 3150 Jt
Form e isen ......................... ....  . 2020 Ji

B - K r z e u g n i s s c :
Stabeisen ................................... 2650 Ji
Bandcisen und Uniyersaleisen 2900 M
0 rob bleche .............................. 3435 Jt
Mittelbleche . . . . . . . . 4470 M
Feinblecbe 3 —1 mm . . . . 4535 .«
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Feiubleche unter 1 mm . . . 4560 Ji
W a lz d ra h t .................................. 3150 Jl

Alle Preise gclten f. d. t oinschliefilich Umsatz- 
stouer ab 1. Februar. Ber Aufschlag fiir Siemens- 
Martin-Qualitat betragt 250 J i  f. d. t. Dio Preiso fiir 
llittel- und Feinbleohe yorstehon sioh einschlioBlich 
600 J l fiir teurercs Halbzeug.

Obsrschlesisrhe Kohljnkonventlon. —  Dio Konyen- 
tion ist auf fiinf Jahro bis zum 30. September 1925 
yerlangert worden. Die Vereinigung, dio jetzt etwa 
30 Jahre besteht und der auch die staatliohen Berg- 
worke angehoren, ist letztmalig mit Wirkung ab l. Ok- 
tober 1915 yerlangert worden1). — Die K o  h i e n - 
pr ise wurden ab 1. Febiuar 1920 um 35 J l  und die 
B r ik e ttp ie ise  um 66,50 J i  f. d. t oline Stcuer her- 
a u fg o s o tz t .

Veiordnung iiber den Betrieb der Anlag3n der GroB- 
eisenirdustrle. — Die Bekanntmachung des Reichs- 
kanzlore, betreffend den B e tr ie b  der A n la g e n  de j 
G r o B e is e n In d u s t r ie ,  vom 4. Mai 19142) ist dureh 
Verordnung des Reiohswirtsehaftsministers unter Zu- 
stimmung des Reichsrates aufgehobcn worden3). Dio 
Verordnung sollte urspriinglich am i. Dezember 1914 
in Kraft troten, aber infolgo des KriegsausUruchcs fatid 
zunaehBfc ein Hinausschieben bis zum 1- Dezember 1915 
statt und in den folgenden Jahren wurdo der Bcginn 
der Geltungsdauer immer weiter hinausgeriiokt, zuletzt 
bis zum 1. Dezember 19181). Der Umsturz vom No- 
vember 1918 mit eeinen Folgen, wie Einfiihrung des 
Aohtstundentages usw., hat die Verordnung dann ganz 
gegenstandslos werden lassen, so daB die jetzige Auf- 
hebung eine Selbstyerstandliohkeit ist.

Der vorfcereitende Relchswirtschaftsrat. —  ln einer 
offentlichen Sitzung des Reiehsrates am 2. Februar 1020 
wurde'iiber die Vcrordnung  iiber den yorberciten- 
den R e iehsw irtscha fts ra t beriehtet. Der Reichs- 
wirtsehaftsrat soli danach der Reiehsregierung bei wieh- 
tigen sozialpolitisehen und wirteehaftliehen Gesetzcnt- 
wurfen gutaehtlich zur Seito stehen und aueh das Recht 
haben, selbst Vorlagen zu beantragen. Den weitergehenden 
Wunsehen, der Reiehswirtschaftsrat solle die Regierung 
auch zur Einbringung yon Vorlagen zwingen konnen, kann 
naeh Ansieht der Reiehsregierung im Wege der Verordnung 
nicht entsprocheu werden. Dagegen soli der endgu ltige  
Iteiehswirtschaftsrat, der im  Gesetzeswege zustande kom- 
men wird, unter Umstanden auch das R ech t orhalten, 
se lbs tand ig  Entw iirfe  an  dio Nationalyersam m -
1 ung oder den Reiohstag zu br ngen.

Die yorlaufigo Regelung war notwendig, weil1 der 
endgultige Reiehswirtschaftsrat einen ganz festen Unter - 
bau bekommen soli in Gestalt yon Bezirkswirtschafts- 
riiten usw., der nicht so schuell gesehaffen werden konnte. 
Die Hanpt-schwierigkeit bei der Zusammensetzung des 
yorbereitenden Reichswirtsohaftsrates lag in der Hcr- 
stellung eines gerechten Verhaltnisses zwischen Industrie 
und Landwirtschaft. Die Regrerung ist schliefilich zu dem 
Ergebnis gekommen, beiden eine gleiche Anzahl yon Ycr- 
tretem zu bewilligen. DeryorbereitendeRciohswirtschafts- 
rat wurde sieh denmaeh wie folgt zusammensetzen: 62 Yer- 
treter der Forst- und Landwirtschaft, 2 Yertreter der Gart - 
nereien, 5 Vertreter der Fischerei, 62 Vcrtreter der In 
dustrie, 40 Vertreter des Handels, der Banken und des 
Vcrsichcnmgswesens, 34 Yertreter des Verkchra, der 
stiultisćhen Betriebe und der offentlichen Unternehmungen, 
20 Vertreter des Handwerks, 20 Yertroter der Yerbraucher - 
sebaft, 12 Vertreter der Bcamtenscbaft und der freien 
Berufe, 12 mit dem Wirtechaftaleben der einzelnen Landes- 
teile yertraute Personliehkeiten, die vOm lieiebsrnt zu cr-

>) Vgl. St. u. E. 1915, 12. Aug., S. 842
2) Reichsgesetzblatt 1914, Nr. 25, S. 118/20. —  Vgl. 

auch St. u. E. 1914, 14. Mai, S. 859/60.
3) Reichsgesetzblatt 1920, Nr. 14, S. 75.
‘) Ygl. St, u. E. 1917, 13. Dez., S. 1153.

nennen sind, 12 von der Reiehsregierung nach ilirem Er- 
messen zu ernennende Personen, die durch besóndere- 
Lcistungcn die Wirtschaft des deutschen Volkes in heryor- 
ragendem Mafie gefordert haben oder zu fordem geeignet 
sind. —  Der Reichsrat nahm ohne weitere Erorterung die 
Verordnung an, die nunmehr dem WirteohaftsausschuB der 

'  Nationalyersamndung zugeht.

Die Erhohung des Wagenstandgsldes . - Die preu- 
Bisphe Sfcaatseisenbahnyerwaltung sah sieh n it Ruck-
sicht auf dic derzeitige iiuCerst uogiinstige Botriebs- 
und Verkehrslago yoranlaBt, die Wagenstandgelder mit 
Wirkung vom 10. Novcmbor 1910 bis auf weiteres all- 
geroein wio folgt zu erhóhcn:

fiir die ersten . 24 Stunden von 4 J l auf 50 ,tt
„ „ zweiten 24 ., ., 6 „ auf 75 ,,
.. jede weiteren 24 ,, „ 8 „ auf 100 „

Dio auflorpreuBischen Staatsbalinen und dio Privat- 
bahnen sohlossen sieh durchweg diesem Vorgehen an. 
Auf die von der Industrie und den sonstigen betei- 
ligten Kroisen orliobenen BesohweriJen trat mit Giiltig- 
keit vom 29. Noyomber und 1. Dezember y. J. eine 
ErmiiB gung der Satze fiir dio ersten beiden Tage c:n,. 
so daB von diesem Zeitpunkte ab erhoben wurden: 

fiir die ersten 24 Stunden 10 Jl 
,, zweiten 24 „ 50 -,,

„ jedj weiteren 24 ,, 100 ,,

Auf oine inzwischen aus der Nationalyersammluilg 
an den Reichsyerkohrsminister ergangene A n fr a g e  
wurde von diesem folgende A n tw o r t  erteilt:

„Die preuBische Eisonbahnyerwaltung kann yor- 
laufig nicht in Aussicht nehmen, die Hohe des Wagon- 
standgeldes fiir den zweiten Standgcldpflichttag zu or- 
maBigen, da sieh die Vorhiiltnisse, die zur Festsetzung 
dor heutigen Satze fulirten, nicht geandert haben. Es 
soli nicht yerkannt werden, daB die lnnehaltung der 
Ladefiist infolge der yielfach yorliegenden Arbciter- 
schwierigkeiten und dor ofter yorkommenden Unregel- 
maBigkeiten im Eisenbahn- und Postyerkehr in nicht 
wenigen Fallen sohr erschwert sind. Diesem Umstand 
glaubt die Eisenbahnyerwaltung durch die allgomeino 
Herabsetzung der Standgelder fiir den ersten Tag aus- 
reiohend Reehnung getrsgen zu haben. In  den Flllen, 
in denen es nicht gelinat, bei Ablauf des zweiten Tagcs 
den Wagen yollstandig zu laden oder zu entladen 
werden entwedor ganz besóndere Verhaltnisso oder NachT 
lassigkeit yorliegen. Solche Yerhaltnisse konnen zu einer 
Aenderung der allgemeinen Satze nicht fiihren. Sie 

’ miissen bei der Beurteilung von Staudgoldruekfordo- 
rungen von don Eisenbahmerwaltungsstellen in bilHger 
Weise beriicksichtigt werden Bei Nachlassiakeit oder 
gar Absicht mufi im Interjsso dor Allgemeinheit auf 
Erhobung moglichst hoher Siitzo besonderer "Wert ge- 
legt werden."

Die Erhohung der Gtiterfrachten. Nach neueren 
ansebeinend yon amtlicher Seifo herriihrenden Kund- 
gebungen Boli die mit Rucksicht auf die fortgosetzte 
Steigerung der Gehiilter und Lohne und aller Material- 
preise notwendig gewordene Erhohung der Gutertarife 
schon am 1. Marz ds Js., und zwar yorlaufig in der 
Hoho von 100%, eintreten. Die A uf wartsbcw'egung der 
Giiieitarife der Eisenoahnen wiirde dann dureh Ein- 
setzung einer Erhohung von 100% folgendes Bild 
zeigen ’)

Fracht bi» 31. Ju li 1917 100,00 Jl
15%  ,Zuschlag ab 1. April 1918 15,00 Jl

Erhohte Fracht 115.00 Jl

60%  Erhohung ab 1. April 1919 69,00 Ji

Erhohte Fracht 181,00 Jl

50 %  Erhohung ab 1. Oktober 1919 92,00 J i

276,00 J i

’) Ygl. St. u. E. 1920, 29. Jan , S. 174/5.
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Zu crwartcnde Erhohung von 100 %  276,00 .«

Erliohte Fracht 552,00 A

7 %  Verkehrssteuer ab 1. Aug. 1917 38,64 A

Insgesamt 590,04 Jl

T)i::s wiirdo einer Erhohung seit 1. August 1917 um 
491 %  entsprechen. Dazu kommt fiir die Eisenindustrie 
noch dic erhebliche Erhohung durch Aufhebung der 
Ausnahmetarife fiir Eisen am 1. Juli 1 w 17 und am
1. September 1919.

AbschluB der Tarifverhandlungen im Ruhrbergbau. —
Unter Mitwirkung eines besonderen Konnnissars der 
Reichśregierung, Regićrungsrat Dr. Bodenstein-Berlin 
und des Rcichskommissnrs Severing aus .Munster wurden 

am 3. Februar 1920 in Essen die Tarifver!iandlungeii im  
rhcinisch-westfalischen Bergbau zum AbschluB gebracht. 
Die Berglcute erhalten eine wesentliche E rhohung  
ihrer Łohne, Kindergeld usw., ferner erh oh ten U rlaub . 
Durch diese Besserstcllung soli per Bergmann im besonderen 
MaBe befahigt werden, auch unter den heutigen schwie- 
rigen Ernahrungsverhiiltnissen seinen miihseligen Beruf 
auszuiiben. Durch den AbschluB der Tarifverhandlungen 
wird dem heimischen Ruhrbergbau die dringend notige 
ruhige Weiterentwieklung gewahrleistct. Bei dem Ab
schluB der Verhandlungen hat der Zechenvcrband 
sich bereit erkliirt, freiwillig eine Summo von 12 Mili. . l i  
zur Verfugung zu stellen, die nach naherer Yereinbarung 
mit den Gewerkschaften besondere Vcrwcndung zur 
E rhohung  des K inderge ldes fur einen bestimmten 
Zeitraura finden soli. Im  einzelnen wird nach dem neuen 
Tarifvertrag allen iiber 20 Jahre alten iiber und unter Tage 
bcschaftigtcn Arbeitern vOm 1. Februar ab eine durch- 
schnittlichc Lohucrliohung  von 8 .11, den jOngercn 
Arbeitern oine ontsprechend geringere gewahrt. Das 
Kindergeld, das bisher 0,20 J l  je Schicht und ICind tetrug, 
ist auf 1 .11 erhoht worden. Darin ist eingcschlossen der 
Betrag fur die Erhohung der Brat- und Kartoffclpreise. 
AuBerdem wird ohne Riicksicht auf das Alter den unter 
Tage beschaftigten Arbeitern eine festc Rch ichtzu lage  
von 3 ,11' gegeben. Ferner wurde die Hochstzalil der 
Urlaubstage yon 0 auf 9 erhoht m it der MaBgabe, daB 
auf die iiber 6 Tage hinausgehenden Tage fiir das Jalir 
1920/21 verzichtet wird, dafur jedoch dic Urlaubsycr- 
gutung gezahlt wird.

Zur Hebung der deutsehen Valuta. — In einer wci- 
teren Sitzung des Stiindigen Yalutaausscliusscs1) am 
29. Januar 1920 wurde zunachst die von angesehenen Per- 
sonliehkeiten versehiedener Lauder ihren Regierungen ge- 
gebene Anregung, eine zwisehenstaatliche Ansspraehe 
uber HilfsmaBnahmen zugun°ten der durch den Krieg 

geschadigten Staaten herbeizufuhren, besprochen. Der 
ValutauusschuB befurwortete diese Anregung: er halt 
eine sofortige Yersammlung von Vertretern der gesamten 
Finanzwclt fur unerliiBlieh, um diis Durcheinander auf 
dem Wechseliuarkt zu meisterri und Hungersnot und den 
Zusammeiibruoli Deutsćhlands — und damit den Zusam- 
mcnbrueh Euro pas —  abzuwenden. Mit eindringlielien 
Wortcn w.mdte der AussćhuB sich an das In la n d , durch 
regelmiiBijic, gewiśsenhafte und die jetzige Leistung iiber- 
steigende Arbeit am Aufbau mitzuhelfen. An die Finanz- 
8achverstiindigen dei Yielverbandes richtets er den drin- 
genden Aufruf, bei iliren Regierungen die sofortige 
SchlieCuńg der deutsehen W estgrenze und das I n 
k ra fttre ten  der deutsehen W irtschaftsgcsctzc  zu 
Ycrlangen und sie zur Yersorgung Deutselilands mit Roh- 
stoffen und Lebensmitteln zu yeranlnssen. Die Hilfe muB 
sofort kommen, sonst kommt sie zu spiit.

Dom YalutaausschuB wurde sodami uber die MaB- 
regeln berichtet, die mit Rucksiclit auf die in der Sitzung 
yom 7. und 8. Januar gefaBte EntsohlieBung von den in 
Frage kommenden Regierungs.stellen getroffen worden 
sind. Dazu nahmder AussehuBin folgender_Weise Stellung:

’ ) Ygl. St. u. E. 1920, 5. Februar, S. 208.9.

Der AussćhuB hat unter anderem mit Befricdiguijg 
davon Kenńtnis genommen, daB beabsiehtigt ist, die 
Preise fu r  d ie  h au p tsae h lic h s ten  landw irt-  
scha ftlichen  Erzeugnisse der niichsten E rnte  
wescntlich zu erhohen. Der AussćhuB glaubt aus 
dem ihm erstatteten Bcricht entnfdimen zu sollen, daB 
seinen Anregungen bei der letzten Tagung auf eine 
noch scharfere Beschriinkung  der E in fu h r  
bisher noch nielit geniigend stattgegeben worden ist. Er 
steht unter dem Eindruck, daB an maBgebenden Stellen 
die Gefahr noch nicht voll gewurdigt wird, die unserer 
Yolkswirtschaft in der jetzigen kritisehen Lage daraus 
droht, daB immer noch erheblich mehr eingefuhrt wird. 

ais mit der Ausfuhr bczahlt werden kann. Er tritt daher 
erneut fiir eine nocli scharfere Beschriinkung der E in 
fuhr cin, wobei auch die Rohstoffeinfuhr auf das Mali 
besohrankt werden muB, das der Verarbeitungsmoglieh 
keit. der Industrie,, entspricht.

Die bereits bei der letzten Tagung von dcm Ans 
schuB gefordertc E rfassung der bei der Warenaus- 
fuh r lau fend  an fa lle nden  Devisen muB sofo rt 

, durchgef Cdirt werden. Dabei mussen auch die Erlose 
uberwacht und erfaBt werden, die durch Verkiiufe an
derer Art an Auslander, insbesondere von Wcrtpa- 
l>ieren und von Grundstucken, entstchen. Die Erfassung 
dieser laufend anfallenden Devisen genugt aber nicht; 
wirksamer wiire die E rfassung der bereits bestehenden 
V a lu tagu th aben , Bestande an  aus liind ischen  
N otcn und sonstigen G eld forderungen  an  das 
Ausland . Es wird angeregt, daB dicsc Frage von den 
zustandigen Stellen gepruft wird. Der AussćhuB stellt 
die Forderung, daB ein crhcblicher Teil des Nutzens, 
der sich aus dcm Verkauf von Waren nach dem Aus- 
lando fiir die Industrie und den Handel durch den 
schlechten Stand der deutsehen Yaluta ergibt, dem 
Reich zufallen muB, um die schon in der letzten Sitzung 
ais auBerst gefiihrlich bckiimpftc Angleichung der 
Inland- an die Auslandpreise aufzuhaltcn. Die Ab- 
fiihrung eines Teiles der durch die Warenausfuhr sich 
ergobenden Yalutagewinne an das Reich ist schon des- 
lmlb berećhtigt, weil dieses durch die in die Milliarden 
gehenden Zuschiisse zur Yerbilligung der Lebens- 
haltung mittelbar einen erheblichen Teil der Erzeugung?- 
kosten triigt.

Der AuSschuB erhofft nur einen Nutzen aus seiner 
Tatigkcit, wenn seine Vorschl5ge und Forderungen un- 
vcrzogert durchgefuhrt werden. Die Mitgliedcr legen 
daher don zustandigen Stellen dringend nahe, die Be- 
ratungen uber dio ais notwendig erkannten Einfuhr- 
und DevisenmaBnahmen abzukiirzcn und zur Durch- 
fuhrung der MaBnahmen zu sehreiten.

Die Erorterung einer Reihe wcitcrcr wielitiger Einzel- 
fragen wurde nvt Rucksiclit auf die Nichtanwesenheit. 
des Rcichsministers der Finnnzen vertagt.

Yom belgisehen Stah'werksv?rband. — Entgegen vcr- 
sehiedenen Zoitungsnaclirichten iiber die Auflosung des 
belgisehen Stahlwerksvcrbandes zum 31. Dezomber 1919 
ist, wie uns von unterrichtcter Seite mitgeteilt wird, 
der Yerband noch nicht aufgelost worden. Er besteht 
viclmehr weiter, aber unter einer eigonartigen Form. 
Das „Comptoir Metallurgique“ kann fiir seine Mitglieder 
keine bindenden Abscliliisso mehr maclien, jedoch ist 
es ermachtigt, Anfragen zu vermitteln und Auftrage 
entgegenzunehmen. Erst nach Ruckfrage iiber Liefe- 
rungsmoBlichkeit und Preisfcstsotzung bei den zugelio- 
rigen, aber auch anderen Firmen wird m it Einwilligung 
des Auftraggebers der Au'trag gebucht und dom Be- 
stcller dic Bcstatigung der Annahmc ubermittelt. — 
Grund zu diesem Zustande gibt die noch ungeklarle 
luxemburgisclio Frage. In  letzter Zeit scheint cs jedoch, 
ais ob Lusemburg AnschluB an Belgien suchcn wird. 
trotz eines Gutachtens, das sich fiir Frankreich 
ausspricht.
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Belgische Eisenprelse. — Die belgischon Eisenpreise (700) l'’r., Handolseison 900—926 (825) Er., Trager 
sind wiederum erhoblich gestiogen. Es notieren: Belgi- 900 Fr., Schienen 850 F r ., Grobbleche 1000 (950)
sches GioBcreiroheisen Nr: 3 550—560 (bisher 500) Fr., Fr., Błecho 3 mm 1050—1100 (1050) F r ., Kern-
Lu.temburger und Lothrińger Roheisen 600 (500) Fr., schrott (Stahl und Eisen) 210 (185) Fr. und GuCsclirott
Brammen 700—750 (550-600) F r ., Platinen 800 400 (300) Fr.

Der Gesetzentwurf fiir den „Siedlungsyerband Ruhrkohlenbezirk“ .

Der preuflischon Landcsversammlung ist am 3. Fo- 
l»ruar 1920 der E n tw u r f  zu  e in e m  G c s o tz  b e tr . 
«tie Vo rb a n  ds o r d n u n g f i i r  den  S io d lu n g s-  
T e rb a n d  R u h r k o h le n b e z i r k  zugegangen und 
mich einer ausgcdehnten Bcsprcchung an einen AusschuB 
ron 27 Mitgliedern zur Weitcrberatung^bcrwieson wor- 
«lęn. In  dem Entwurf wird u. a. folgondes bestimmt.

Im  rheiniscli-westfiilischen Kohlenbezirk wird zur 
Forderung der Siedlungstatigkeit ein Verband gegriindet. 
A u fg a b e n  des Yerbandes sind insbesondere die Be- 
tćiligung an der Feiststellung dor Fluohtlinien und Be- 
bauungspliine des Verbandsgebietes, die Forderung des 
Kleinbahnwesens, dio Siehorung und Besehaffung groBer 
ron der Bebauung freibleibonder Fliichen (Wiildcr, Hcide, 
Wasserflachen), dio Durchfuhrung wirtschaftlichor MaB
nahmen zur Forderung der Siedlungstatigkeit und dio 
Erfceitung von Siedlungsbewilligungen. Der Verband er- 
hiilt die Bezeichnung ,,Siedlungsverband Ruhrkohlen- 
bezirk". Sein S it  z ist die Stadt E sse n . Mitglieder 
des Yerbandes sind dio Stadtkreise Boclium, Buer, 
Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hamm, 
ferner Hordę, Miilheim, Oberhausen, Recklinghausen, 
Stcrkrade und W itten; dio Landkrcise Bochum, Dins- 
ląken, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen, Hamm, Hat- 
tingen, Hordę, Mors, Rocklinghausen. Die Stadtkreise 
1( r a f  o'ld und D u s s e ld o r f ,  sowio dio Landkreise 
Kleve, Krefeld, Dusseldorf, Geldern, Kempen und Lii- 
dingliausen sind b e r c o l i t ig t ,  binneii drei Jahren naeh 
dem Inkrafttreten des Gesetzes dem Verbando boizu- 
t r o t o n .  O rg a n e  des Verbandes sind die V e r - 
b a n d s y c r s a m m iu n g  (Yertretung des Yerbandes), 
der Y e r b a n d s a u s s c h u B  (Vorstand des Verbandes) 
uiid der V e r b a n d s d ir e k t o r .  Die Y e rb a n d s -  
v o r s a m m lu n g  besteht aus dem V e rb an  d sp  ras  i - 
d on  te n  ais Vorsitzenden und den g e w iih lto n  A b . 
g e o rd n e te n . Dic Abgeordneten werden zur Halfto 
aus den Yertretungen der Mitglieder (Stadtverordneton- 
versammlungen, Krcistage) und zur anderen Halfto Von 
<Icn Arbeitsgcmeinsehafton gewahlt. Die Sitzungon des 
Yerbandes sind in dorRcgel o f f o n t i ie h .  Dio BeschlijB. 
fassung uber alle Verbandsangelegenheiten, dio nieht 
<lurch Gesetz oder SaUung einer anderen Organisation 
iibertragen sind, liegen der Verbandsversammlung ob. 
Sie beschlicBt insbesondere iiber den ErlaO von Satzungen, 
dio Feststellung des Ilaushaltsplanes, die Fcststellung 
der Jahresrcchnung und dio Erteilung von Entlastungen, 
ferner die Errichtung Ton Yorbandsamtern, Anstellungs- 
und Besoldungsverhaltnisso der Verbandsbeamten, dic. 
Durchfuhrung wirtschaftlichor MaBnahmen und Deckung 
der Ausgaben. Der Ve r b a n d s a u s s o liu B  besteht aus 
17 Mitgliedern; jo acht sind aus den Abgeordneten der 
Verbandsversammlung zu entnehmen. AuBerdem ist der 
Yerbandsdirektor stimmberechtigtes Mitglied. Dem Yer- 
bandsaussehuB liegt insbesondere die Vorberoitung und 
Ausfiihrung der Beschlusso dor Verbandsveisammlung, 
dio Uoberwachung dor Gosohaftsfiihrung des Verbands- 
direktors und dio Anstellung der Yerbandsbeamtcn mit 
Ausnahme des Verbandsdirektors und der Beigeordneten 
Ob. Der Verband ist bercehtigt, sein Vermogen selb- 
standig zu verwalten und unter Beaohtung der gesetz- 
liohen Bestimmungen selbst wirtschaftliche MaBnahmen 
durchzufiihren, sofern dies© zur Erfullung seiner Auf
gaben notwendig sind, ferner fiir die Aufbringung der 
zur Erfiillung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel 
Steuern, Gebiihrcn und Beitriige zu erheben und An- 
laihen aufzunehmen.

V I I , „

In den folgenden Abschnitton werden sehr aus- 
fiihrliche Bestimmungen iiber dio Aufgaben des Yer
bandes getroffon. Die Staatsaufsicht iiber den Yeiband 
wird an orator Stelle rom Yerbandspriisidenten und 
sodann von dem zustiindigen Minister ausgeiibt. 
Sowoit bei der Erlediguug dor dein Verbande durch 
dieses Gesetz iibertragenen Aufgaben duroh dio Ycr- 
bandsorgano und den Yerbandspriisidenten der Bo- 
zirksausaohuB oder der Provinzialtag mitzuwirken hat, 
tritt an ihre Stelle der V o r b a n d s r a t .  Er besteht 
aus dcm Yerbandspriisidenten ais Vorsitzenden und 
mindestens drei weiteren auf L e b o n s z e it  /.u ernen- 
nendon Mitgliedern und fiinf von der Verbandsvers&mm- 
lung nach dom Grundsatz der Vcrhaltniswahl zu wiihlen- 
den Mitgliedern. Die ernannten Mitglieder sind S ta a ts-  
b o am te . Yon ihnen muB einer dio Bcfiihigung zum 
Riohteramto, einer dio Bofahigung zuiti hoheren Vcrwal- 
tungsdienst und einer die Bofahigung zum hoheren teoli- 
nischen Verwaltungsdienst besitzen. In  der dem Ent
wurf beigegebenen B e g r i in d u n g  wird u. a. ausge- 
fiihrt, daB das Gesetz dazu bestimmt ist, in besonders 
einschneidender und nachdriieklicber Weise zur Besei- 
tigung einer Notlago boizutreten, dereń sohnelle und 
energisehe Bekiimpfung ebenso fiir PreuBcn wie fiir 
das Deutsche Reich und das fostlandischc Europa wicli- 
tig ist. Trotz allor Bcmiihungon ist es tisher nieht 
gelungen, dio Kohlcnforderung auf den Fricdensstand 
zu heben oder gar dariiber hinaus zu steigern. Eine 
solcho Forderungssteigerung ist abftr die Voraussetzung 
fur die Inganghaltung unseres gesamten Wirtschafts- 
lebens. Eino sehleunigo Steigening der Kohlenforderung 
ist nur dureh die Einlegung von Bergarbcitem im Ruhr- 
kohlengebiet zu erreichen. Eine sachrerstandigo Prufung 
hat ergebon, daB dio Heranziehung von etwa 150 000 
w e ito ro n  B e rg le u te n  erforderlich ist. Diese 150000 
Bcrgleute stellen mit ihren Familien eino Bcrolkerungs- 
vcrmelirung von 600000 Menschcn dar, dereń Unter- 
bringung sich nur durch den Bau entspreehender neuer 
W o h n u n g e n  crmoglichcn laBt. Es kommen hierbei 
nur K le i  n s ie d  lu nge n in Frage, Voraussetzung fiir 
die Begriindung und das Bauen der Siedlungcn ist die 
Sehaffung derjenigen TerwaltungsmiiBigen und organi- 
satorischen einheitlichen Grundlagen, dio zu einer sol
chen Siedlung erforderlich sind. Sio konnen nur durch 
die Vereinigung der zurzeit rauralich und saehlieh zer- 
splittertcn Stellen im lieięh gesohaffen werden. Die 
bisher teils den Gemeinden und den GemeindeTerbanden 
einerseits und den staatliehen Stellen anderseits cingo- 
raumten Zustandigkeiten werden dabei auch weiterhin 
b e ib o h a lt e u ,  mit der MaGgabe jedoch, daB an die 
Stelle der Yielfaltigkeit nunmehr nur ein Gemeinderer- 
band und eino staatUcho Stello tritt. Die Absicht, die 
Siedlungsangelegenheiten des Ruhrkohlenbezirks in 
schnellcr und tatkraftiger Weiae durchzufiihren, kann 
bei der auBerordentlichen GroBe und Eigenart dieser 
Aufgabe nur verwirklicht werden. wenn e in o  k le in e , 
n u r  f i ir  d ie s e n  Z w o ck  b e s t im m t  o S ta a ts -  
b e h ó rd o  ganz dieser einen bestimmt begrenzten Auf
gabe gewidmet ist.

Dio Debertragung dieser Aufgaben an eine der sehon 
vorhandenen staatliehen Stellen erscheint undurclifiihr- 
bar. Nur bei riiumlicher Getrenntheit ist es moglieh, 
die Verwaltung ron Angclegcnheiten, die heute in der 
Hand von mehreren hundert Gemcindon liegen, in einer 
Stelle auszufuhren- Da der Verband dic Siedlungen der 
Bergarbeitor ais Ausgangspunkt hat, wird er sich aucli
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auf den eigentlichen K o h le n b e z i r k  z u beschr iin-  
k en  haben. Dio gleiche Besebrankung, wio in riium- 
lichcr Hinsicht wird sich der Verband auch in sach- 
J i ch er Hinsicht, aufzuerlcgen haben. Nur diejenigen 
Zustandigkeiten und Aufgaben Bind ihm zu iibertragen,

die zur Erreichung dea im vorstehenden gekennzeich- 
neten Siedlungszn eckea -wirklieh notwendig sind. Dem 
Verband liegt es in erster Linie ob, dio o rg an i-  
a a to r is c l ie n  G r u n d la g c n  fiir die Siedlung zu 
Bchaffen.

Behordliche Yerordnungen auf G rund  der Demobilmachungsbcfugnisse.

Im  Zusammenhang m it unseren friiher yoroffent- 
liohten Ausfiihrungen1) geb*n wir naohstehend eino An- 
irago wieder, dio der Abgeordnete Dr. J . R ie B o r , in der 
Nationalyersammlung an die Reiohsregierung gerichtet hat.

Der R e ic h s w ir ta c h a fta m in ia te r  hat am
22. Dezember 1919 eino Bekanntmachungerlassen, worin 
er „auf Grund der die wirtsohaftlioho Demobilmachung 
betreffenden Befugnisse“ und nach MaOgabe des Er- 
lasses, betreffend Auflosung dea Roichaministeriums 
fiir wirtscbaftliche Demobilmachung, yom 26. April 
1919 bestimmt hat, daB ganz allgemein „ a lle  kriegs- 
wirtsohaftliohen Bestimmungen“ (Gesetze, Yerord
nungen, Bekanntmachungen und aonatige Anord- 
nungen), d ie  f i ir  d io  D a u e r  dos K r ie g e a  er- 
la *  sen w u rd e n , b is  a u f  w e ito roa  in  K r a f t  
b le ib e n  s o l le n ,  eoweit nioht yon der zustiindigen 
Stelle ausdriioklich andere bestimmt ist oder bestimmt 
wini.

Nach meiner Ansioht geht dieso Bekanntmachung 
Tom 22. Dezember 1919 weit iiber dio Zustandigkeit 
d«s Reichswirtschaftsministers hinaua, wenn man auch 
annehmen kann, daS die die wirtschaftliche Demobil- 
maohung betreffendeErmaohtigung des Reichskanzlera 
(in der Verordnung yom 7. Noyember 1918) auf den 
Reichswirtschaftsminister innerhalb der Grenzen »eines 
Gesehaftsboieichs tiborgegangen ist.

Zunachst erstreckt sioh diose Ermachtigung ledig
lich auf den ErlaB yon A n o r d n u n g o n ,  bleibt 
also weit hinter der dem Bundesrat im Gesetz yom
4. August 1914 ert«iltcn Ermachtigungzuruck. Ueber- 
diea ab*r nimmt dor Reichswirtschaftsminister in 
soiner Bekanntmachung yom 22. Dezember 1919 Be- 
fugnisso fiir sich in Anspiuch, dio nioht einmal dem 
Bundesrat in diesem Gesetze yom 4. August 1914 
eingeraumt waren, namlich das Recht, generell und 
nnter AusscbluB des ordnungsmfiBigen Weges der 
Gesetzgobung anzuordnon, daU dio wahrend des Krio- 
goa entetandonen kriegswirtschaftlichen Verordnungen 
in Kraft bloiben sollen, wahrend dazu ein Gesetz, 
und zwar eyentuell ein yerfftssungsanderndes Gesetz, 
notwendig ware. Denn hatte selbst die Verordnung 
yom 7. Noyember 1918 den ihr yom Heiehswirt- 
schaftaminister zugeschriebenen weitersehenden In- 
halt, so ware sie duroh Artikel 178 Aba. 2 der Reicha- 
yerfassung aufgehoben.

Soweit aber die Bekanntmachung Tom 22. De
zember 1919 etwa fiir e i n z e 1 n o Kriegsverordnungen, 
die den Zeitpunki ihres AuBerkrafttretens ausdriiok- 
lioh einer Feataetzung dea Reichskanzlera anheim-

>) Vgl. St. u. E . 1919, 27. Noy., S. 1470/73.

. geben, lediglich d e k la r io r e n  wollte, daB dieso AuSer- 
kraftsetzung noch nicht erfolgt ist, ware eino solche 
Deklaration fiir diese Yerordnungen uberfliissig.

Fur dio anderen Yerordnungen gilt das Vor- 
stchende um so mehr, ais sie zum groBen Teil nieht 
in das Geachaftsgebiet des Reichwirtschaftsministors 
fallen, sondern in dasjenigo 'des Reićhsaibeita- oder 
Reichsjustizministera oder andorer Miniater, so daB 
dio Bekanntmachung des Reichwirtschaftsministers 
yom 22. Dezember 1919 auch nioht auf den ErlaB 
yom 26. April 1919 geatiitzt werden kann, der die 
in der Verordnung yom 7. Noyember 1918 in An- 
schung der Demobilmachung crteilten Befugnisse nicht 
o in o m  Miniater, sondern „don  z u s t i in d ig e n  
R e ic h B m in ia te r n  f i ir  ih r e n  G e so h a fta b e -  
r e ic h "  ubertragt.

•Materiell unrichtig ist aber auch, daB dio Be
kanntmachung dea Reichswirtachaftsministera daa 
yorlaufige Weiterbesteben der Kriegsycrordnungen 
u n te r s o h ic d a lo a  u n d  o h n e  P r i i f u n g  dea 
E i n z e l f a l l a  atiordnet, was an sich bedenklich ist 
und weit iiber eine g«wóhnlicho Demobilmachungs- 
ycrordnung hinauageht.

lat die Reiohsregierung bereit, ohne die andornfalls 
notwendige gerichtliohe Priifung der Rechtsgiiltigkeit 
der Bckinntmachung yom 22. Dezember 1919 und 
dea Fortbestehens dec darin ais fortbestehend bozeich- 
noten Kriegsycrordnungen abzuwarten, selbst in diese 
Priifung einzutreten und das danach eyentuell Er- 
forderliche zu yeranlassen ?

Man weiB wirklieh nicht, wio lango sieli die deutsche 
Yolksyortretung dieses im  friiheren Deutschland yollig 
unbekannto Gcbaren oberster Roichsbehprden noch go- 
fallen lassen will. Wenn auf Grund der yermointlichen 
Demobilmachungsbefugniaso von behordlieber Stelle so 
weiter yerordnet wird, kann sich eigentlioh dio deutsche 
Nationalyersammlung ihro Arbeiten iiberbaupt ersparon. 
Dieser unhaltbaro Zustand fordert zu um b o  schiirferer 
Abwehr heraus, ais einzolno Ministerien, beaonders daa 
in der Verordnung yom 22. Dezember 1919 wieder 
tatig gewordeno Reichswirtschaftsminiaterium sich zu 
solehen Riesenbetrieben ausgewaehsen haben, daB die 
einzelno Person dea Ministers unmoglicli dio Vcrant- 
wortung fiir die Anordnungen der zahllosen nachgeord- 
neten Abteilungen und Dienststellen ubernehmen kann. 
Dann entsteht aber dio ycrstiirkto Gefahr, daB unyer- 
antwortlicho Fiktoren aehwerwiegende Eingriffe in das 
Wirtschaftsleben unternehmen, was zu yermeidon daa 
Bestrebcn aller wirklieh yersmtwortlichen Stellen und 
hoffentlieh recht bald der Nationalyersammlung sein 
sollte.

Bucherschau.

Fortschritte der Technik, hrsg. von $>r.<jng. L. C. 
Glaser. Berlin(SW68): F. C. Glaser. (Verlrg v0n 
Glasers Annalen fiir Gewerbc und B uwesen.) 4 °.

H. 3. D iitting , F., Oberbaurat, Berlin: Ueber 

die Verwendung von Selbstentladern im offent- 
lichen Yerkehr der Eisenbahnen. Nach einem Vor- 
trag, gehalten im Verein Deutscher Maschinen- 
Ingeuieure am 19. Februar 1918. Mit 126 Abb. 
1918. (36 S.) 6 JC.

Unser ganzes WirtschaftBleben hiingt zurzeit mehr ala. 
je davon ab,ob unsere herabgewirtschaftetcn undstarkyer- 
minderten Beforderungsmittel wieder aui den alten Stand 
der Leistungsiiihigkeit vor dem Kriege zu bringen sind;. 
daB zur Beseitigung der Yerkehrsnot die Beschleunigung 
des Umlauf3 der GUterwagen und insbesondere die Schnel- 
ligkeit ihrer Entladung yon groBer Wiehtigkeit iat, liegt auf 
dcrłland. Dic yorlL-gen len Ausfiihrungen dosOberbaurata 
Diitting diirften daher besonders zeitgemaBsein. Sio geben. 
einen geschichtlicheu Ueberblick iiber die Yersuche einzel
ner, ehe raala privater, nachmalig koniglich preuBischer undi
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bayrisoher EisenbahnTerwaltungcn, oincn brauehbarcn 
Sehnell- oder Selbstentladewagen einzufiihren, und iiber 
die nur zum Teil befriedigcnden Ergebnisse dieser Yer
suche, Hierbei wird auch die Wirkung der Verstaat- 
lichung der Eisenbahnen auf die Beschriinkung der Lccr- 
liiufe aller Guterwagen gestreift; die Schnellentlader 

konnten nur in verhHltnism&0ig kleinen Verkohrsgebieten 
Tcrwandt werden, da andemfąlls zu weite und unwirt- 
schaftlieheLeerlaufeentstanden. Di,e Tcrschiedenen Grund- 

forraen der jetzt eingefUhrten Bnuarten von Sclbstent- 
ladern werden kurz und allgeineinversUindlich beschrie
ben und dabei auf ihre Nachteile und Vorteile bei ver- 
fichiedenartigem Schiittgut und wechselnden Entlade- 
Terhiiltnissen aufinerksani gemacht; auch die Kiibel- 
wagen, die wohl ais eigentlicho Selbstentlader nicht 
mehr anzusprcchen sind, werden kurz erwiihnt. Einen 
groBeren Kaum nelimen die Ausliihrungen iiber das Prcis- 
ausBchrciben der preuBischen EisenbahnTerwaltung Tom 
Jahre 1906 ein, das, ausgehend vom Standpunkte der 
Eisenbahnvem'altung, Yorsclilago fur Ęinheitswagen for- 

derte, die sowohl ais Ersatz fiir den gewohnliehen offenen 
Giiterwagen geeignet wiiren ais auch fur die Verwcndung 
ais Schnellentlader (Seitenentlader) beim Yersand von 
Schuttgutern. Das Ergebnis des Wettbewerbes war nieht 
in allen Teilen gunstig. Bei den beschriebenenfurf brauch- 
baren Losungen, dereń Vorteile und Miingel der Verfasser 
im  allgeneinen erortort, war dio Seitenentladung der 
Verauchswagen bis auf eine Ausnahme keine Tollkommene. 
Aus diesem Grunde und nach den Erfahrungen, welcho 
die Eisenbahnverwaltung m it bahneigcnen Selbstont- 
ladewagen bei den Reichseisenbahnen im lothringischen 
Erzbezirke gemacht hat, ist allen Anrogungen und An- 
triigen auf Einfiihrung Ton Selbstentladem, seien es bahn- 
eigeno oder private Wagen, keine Folgo gegeben worden; 
denn die Versucho in  Łothringen haben gezeigt, dafi 
dio Verwęndung Ton Selbstentladem im offentlichen 
Verkehr nur wirtsehaftlich ist in regelńmBigen Pendel- 
ziigen bei Entfemungen bis zu 100 km, wenn ein zwei- 
maliger Umschlag an einem Tage erzielt wird. Andern- 
falls steigen die Leerliiufo auf 50%  der.Gesamt-Umlauf* 
zeit (bei gewohnliehen O-Wagen betragen sio nur 30 % ); 
eben bo Terbictet sich dieEinstellung Ton p r iT a t e n  Selbst- 
entladern in groBem Umfango, weil die Zahl der Leer- 
laufo dieser Wagen schon wegen der ausschl.eBlichen Be- 
nutzung durch bestimmte Einzelporsonen noch ver- 
groBert wird, und auBerdem Bahnhofe, freie Strecken 
und Verschiebebetrieb besonders staik durch die ge- 
sonderte Behandlung dieser Wagen belastct werden. 
Der Verfasser verbreitet sich dann ausluhrlieh uber dio 
Zukunftsaussichten der Ęinheitswagen; obwohl m it eini- 
gon neueren Bauarten gute Erfolge erzielt worden seien, 
bezweifelt er, daB die Einstellung solcher Wagen jomals 
im  offentlichen Verkehr zugiinstigercn Ergebnissen fiihren 
werde, und weist gegeniiber den Vorteilen einer kiirzeren 
Entladezeit auf dio Nachteile des erhohten Eigenge- 
wichtes, der gesteigerten Beschaffungs- und Untcrhal- 
tungskosten sowie einiger anderer Mangel hin; auch 
rechnct er m it einer Uebergangszeit von 10 Jahren, bis 
dio Neueinfiihrung dor Ęinheitswagen durehgciuhrt ware 
und weist nach, daB ein YcrhiiltnismaBig groBer Prozent- 
satz der SchuttgutTjrladungen fiir Selbstentlader iiber- 
haupt nicht in Frago kommen konne. Nur die Grofiab- 
nehmer m it eigenen AnsehluB^leisen (etwa 45 bis 50 %  
aller SchuttgutTsrladungen) konnten in der Hauptsacho 
daron Gebraueh machen. Der Yerfasser untersueht nnn 
die anstatt der Selbstentladewagen gebrauehlichen Yer
fahren, mittels besonderer Kipper die offenen Guterwagen 
zu Selbst- und Schnellentladern zu machen, und be- 
Bchreibtdie verschiedenen Grundformcn. Er kommt zu dem 
Sehlusse, daB es bereits zahlroicho bewiilute Kipper, 
Greifer und sonstige EntleerungSTorschriften fiir offeno 
Wagen gibt, dereń Be.schaffung GroBverbraucher fur die 
Schnellabfertigilng der O-Wagen m it Nut zen rornehtnen 

, konnten. Besonders bemerkenswertsindseine Mitteilungen 
uber verschiedene neue Yerladebriicken m it Kippbiihnen,

die an Eaufkatzen groBer Yerladebrucken befestigt sind 
und die Giiterwagen sowohl auf Lager ais auch in Kahn 
entleeren konnen. In sieben SchluBfolgerungen wird 
scbUeBlich zusairir.engefaBt, daB die Einfiihiung von 
Selbstentladewagen, auch der Ęinheitswagen, abgeeehen 
von bestimmten.eng begrenzten Sonderbeforderungen, fiir 
die AbkUrzung der Ladezcit sowohl ingcldlicher ais ańch 
in  betrieblicher Hinsieht keine Yoiteile, sordem cher 
Nachteile fiir die Eisenbnhnrerwa‘tung erwarten lasso; 
ihre Einfiihrung sei daher um so weniger eine zwingendo 
Notwendigkeit, ais es geeignete Einrichtungen fiir dio 
BeEchleunif ung der n:echanischen Entleerung der ge- 

wohnlieheu offenen Wagen gebe, dio allen Erfordernissen 
einer schncllen und billigen Entladung entspraehen.

Den ausgezeichneten Ausfiihrungen dieses ersten 
Fachmannes auf dem Gebiete der Gilterbewegung ist 
nur wenig hinzuzulugen. Wenn auch die politischen und 
und in dereń Folgen die wirtschaftliehen Vcrhaltnisse 
sich in Deutschland seit dcm Kriego Tollig Terschoben 
haben und somit dio Yoraussetzungen der Diittingschen 
SchluBfolgerungen nieht mehr t o I J  zutreffen, so wird sich 
dadureh doeh wohl kaum Wesentliches an ihnen selbst 
gciindcrt haben, es sei denn, daB duich die im Verhaltnis 
auBerordentlich gestiegenen Arbeitslohne die Forderung 
nach sehnellerer Entladung der Guterwagen, und zwar im 
allgemeinen weniger dui ch Selbstentlader ais gerade durch 
die von Duttingempfohlenen Kippmaschinen oder Greifer, 
nur um so gebieterischer eihoben werden muflj sollte es 
doeh im allgemeinen bei jedem Uirschlagrorgang erster 
Grundsatz sein, nicht das Beforderungsm ittel m it den 
naturgemaB Terwickelten und daher in Anschaffung und 
Unterhaltung sehr kostsp‘eligen EntlecrungsTorrichtungm 
zu Tersehen, sondern die lioehwertige Entladeleistung Ton 
einzelnen fiir diesen Zweck besonders. geeigneten Ent- 
leerungsm aschinen Terrichten zu lassen, dereń hoho 
Beschaflungskostcn durch entsprechcnd groBere Aus- 
nutzung ganz anders ausgegliehcn werden konnen, ais 
os bei einem einzelnen Selbstentlader der Fali sein wiirde. 
DaB trotzdem den Selbstentladem ihre ganz bestimmten 
Aufgabcn bleiben, ist nicht zu Terkennen.

Vielleichtdarfindiescm Zusamnenhange darauf hinge- 
wiesen werden, daB ais zweiter wesentlicher Uirstand zur 
Forderung der Loistungsfiihigkeitder Giiten-erkehrsn ittel 
eine erhebliche Steigerung des Ladeinhaltes der gewohn
liehen O-Wagen angestrebt werden n uB; 10-, 10- und 
20-t-Wagen haben fiir die Massenbcforderung der beutigen 
Zeit ein zu geringes Nutzgewicht; dagecen miiBten die 
bisher ganz Tereinzelten 1’riTatwai.en Ton 40 und 50 t  
Inbalt in groBtem Umfange eingeiulut werden, denn hier- 
durch wird nicht nur Zeit gewonnon, sondern werden 
auch die Botriebs- und Unterbaltungskost-en sowie dio 
Belastung der Giiterbahnhofe und freien Stiecken wesent- 

lich oingeschrankt. Ii.  Borch^r*.

R e ic h e r t , J . , D r.: R e t tu n g  aus der Valuta- 
Not. Berlin -Zeblendorf-West: Zeitfragen-

Verlag 1919. (72 S.) 8°. 5 J l .

Der Yerfaeser g ib t’ zunaehft im  ersten Hauptab- 
schnitto einen Uebcrblick iiber den Niedergang der Ya- 
luta Tom Ausgango des Krieges bis NoTember 1919 
unter Zusammenstellung der Kursnotierungen in diesem 
Zeitraume. Er zieht dann dic Preisentwicklung wahrend 
des Krieges in seięe Betrachtung, unter Beleuehtung der 

Kriegs- end Zwangswirtscbaft.

Im  zweiten Hauptabschrutte behandelt er (’ie Rege- 
lung der Ein- und Ausiuhr nach der ReTolution. Reicbert, 
dem wie keineui anderen dank seiner Eigcnschaft ais 
Leiter der ZentralstcllederAusfuhrbewilligungen fiirEiscn- 
und Stahlerzeugnisso die cinschlagigen Erfahrunten und 
Btatistischen Żabien zur Yerfiigung slehcn, fiihrt um  
dieso in klaren Ausfuhrungen in geradezu klassischen 
Form Tor Augen. Er erganzt und erweitert ■ urch wert- 
Tolle und fur sich sprechende Zahlen den duroh meinof

j
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ia dieser Zeitschrift‘ ) erschienenen Aulsatz iibor „Va- 
luta und Ausfuhr" entfegselten Meinungskampf iiber 
diese immer nooh invMijfclpunkte des Intcressea stohendo 
Frago. —  Beachtenwort sind dio Bomerkungen Reicherts 
ilbor die dureh dis Kriegswirtschaft crfolgteu staatliohen 
Eingriffo in dio Binnenwirtschaft und die Nicdrighaltung 
fast aller Preiso im Inlande auf siimtliehen Gebieten, 
und sehr treffend erscheint scino SchluBfolgerung, dafl 
cs unmoglich sei, dio Schulden fiir dio Wareneinfuhr 
durch eino Warenausfuhr aufzuwiegen, wenn wir nicht 
fiir dio Ausfuhr hijhcre Preiso ais unsere Inlandsproiso ' 
verlangen. Reichert. woist auf die durch den Krieg und 
dio Kricgsrerhaltnisse herbeigefiihrto Abnahmo der Giiter- 
.gowinnung hin, durch dio eino Abwanderung von Papior- 
mark ins Ausland statt von Waron, und Hand in Hand 
damit unsere Yerschuldung im Auslando erfolgt sei; 
denn da unser Papiergeld ais wertlos angesohcn werdc, 
miissc der UebcrsehuB an Bezahlung durch Papicrgeld 
zum Niedergange der Va!uta fiihren. Er Yortritt dio 
auch vou mir betonto Notwendigkeit, nicht nur die Aus- 
fulirproi3e auf dio Hohe der Weltmarktpreise zu bringen, 
sondern auch nur in Auslandswiihrung zu yorkaufen. 
Das ist auch selbstyerstandlich und sollto jodom ein- 
sichtigon Menschen, der rechnon kann, klar werden; 
denn bei dem im Auslande schwiinmenden riesigen Papier- 
markbetrage, den Reichert nach amtlichen Augaben 
auf 16 bis 17 Milliarden J i beziffert, kommen natur- 
gemiiB fiir Auslandsverkauf© in deutscher Wahrung die 
fiir die Bezahlung unseres Einkaufs im Auslando not- 
wendigen DMisen nioht herein, weil dio in Mark aus- 
gefiihrten Waren durch dio vorhandenen ausliindisohen 
Markguthaben bezahlt werden. Man kann sieh auch 
Roichcrts Ansicht anschlieBen, daB es unmoglich sei, 
das bokannte Loch im Westen zu schlicBon. Weder der 
heutigen noch einer dor niiehsten Rogierungen, welcher 
Partoi sie auch angehoren mag, wird es selbst beim 
besten Willen moglich sein, dieses Loch so zu stopfen, 
daB dio Verschiebung und Verschleuderung deutscher 
Waren aufhort; das gilt nicht nur fiir die Verhaltnisse 
im Westen, genau so liegen sie auch im Osten, wic im 
Norden und Siiden unseres Vaterhndes.

Ber dritte TTauptabsehnitt der Schrift tragt dio Ucbcr- 
schrift „Freie Preisbildung in der Binnenwirtschaft", und 
liier erhebon sieh dio Ausfiihrungen Reicherts zu einer 
wuchtigen Kampfansago gegen unsere gegenwartige 
Wirtachaftspolitik. Der Yerfaaser fordert die Aufgabc 
dor Zwangawirtsohaft und die Riickkehr zur freicn 
Preisbildung, insbesondere Terlangt cr die Anpassung 
aller Inlandprcise an dio Weltmarktpreise, dem Werte 
der Papiermark entsprechend; er sehreckt auch vor 
den letzten sieh daraus ergebenden Folgorungen nicht 
zuriick, vor der Erhohung der Lohne und der Gc- 
haltcr der Festbcsoldetcn, ja sogar nicht vor der Er
hohung der Zinssatze der Kapitalisten und Rentner. Er 
gelit also aufs Ganze!

Reicherts Leitsatzo haben berechtigtos Aufsehen er- 
regt und wurden von manchon Leuten sogar ais revo- 
lutioniir bezeichnet. Sie sind es wohl aueli, denn sio be- 
deuten ja nichts anderes ais dio Gegenoffensive des Preisoa 
gegen den Willen des Auslandes, das deutsche Wirt- 
schaftsleben zu vornichten, wio er sieh durch dio Ent- 
wertung der deutschen Reichsmark ausdriickt. Jo meln 
man sieh in dieso Gedankongiingo Ycrtieft, um so weniger 
wird man ihre Richtigkcit bestreiten konnen. Auoh wer 
vor den aus dieser Umwertung der "Werto sieh ergeben
den letzten Folgerungcn zuriickschreckt, muB schlieBlich 
zu der Ueberzeugung gelangen, daB die von Reichert

>) St. u. E . 1919, 2. Okt., S.' 1190.

yertretenen Grundsiitzo eino Naturnotwendigkeit fiir 
Deutschland darstollcn. Dio Verwirklicliung der Roichert- 
sehen Yorschlago wiirde koinc Devalvation des Geldes hsr- 
beifiihren, vielmehr die in Wirklichkeit schon durch den 
heutigen Kursstand herbeigefiihrto Devalvation wider- 
standsfahig und elastiseh machen, so daB sie sieh jeweils 
den in Deutschland herrschenden iiuBeren und inneren 
wirtsohaftlichen Yerhaltnissen, durch dio sieh dio Va- 
luta regelt, anpassen wird. Ein 60-Millionen-Rcioh von 
solch’ ungeheurer wirtschaftlicher und industriellcr Lei- 
stungsfahigkeit, wie sio in Deutschland aufgcspeichert iat, 
kann sieh unmoglich auf Iangcro Zeit der durch den 
jctzigen Stand der Yaluta herboigefiihrten Ausschlie- 
Bung vom Weltmarkte widerstandslos aussetzen; es 
muB alles tun, dieso kiinstliche Mauer zu durchbreohcn, 
um dio ihm gobiihrcnde Stollung auf dem Weltmarkto 
wieder einzunehmon, und es darf, um dieses Ziel zu 
erreichen, auoh vordem AcuBorsten niehtzuriiokschrccken. 
Dio Preiao der Fertigcrzougnisso werden selbst dann 
noch erheblieh unter tłem Weltmarktpreise stehen, wenn 
der fiir dio Erzeugung Yerwendeto Rohstoff aus dem 
Auslande zum Weltmarktpreise bezogen werden muB, 
solango eben dio Lohno und damit dio General- 
Unkosten so wesentlieh unter dcm Goldmarkwerte stohen, 
wio dies gegenwiirtig dor Fali ist. Denn je mehr Werk- 
inannsarbeit, gcistigo und toehnischo Leiatungen, in der 
Waro stecken, umso weniger werden diese Werto boi einem 
Stande der Papiermark von 7 bis 8 Pf. oder noch weniger 
richtig bezahlt. GowiB wird alle Volkswirte und violo lndu- 
striello cin Gruseln liberlaufen —  auch mir ist cs zucrst 
ao ergangen —, wenn sie an den Abbau der Lohne, 
Gehiiltor und sonstigen gestcigirten Preiso, der doeh 
einmal kommen muB, denken, und sio werden sieh 
diesen Abbau nicht ohne furchtbaro Zuckungen im 
deutschen Volkskórper und im deutsohen Wirtschafts- 
leben Yorstellen konnen. Aber werden wir ohne diesen 
Kampf auskommen, wenn dio Vcrarmung des deutschen 
Yolkes weiterhin so schnellc Fortschritte macht, wio 
dies in Ictztcr Zeit der Fali war; wird der Kampf viel- 
leioht nioht nooh fiirchterliohcr sein, w*enn nicht eino Go- 
sundung, von innen heraus und mit elementarer Ge- 
walt, dio 1’essfln dor Zwangswirtschaft sprengt und dera 
so lange aufler acht gelassenen chernen Gesetz von An- 
gebot und Naehfrage Platz schafft ? Es scheint, daB 
gerado in jetzigcr Zeit dieso Erwiigungcn zu denken geben.

Lcider lassen dio Ansiohten unseres Reichswirtschafts- 
ministeriums, soweit man hort, nicht darauf schlieflen, 
dafi unsere Regierendon zu diesor Einsicht gekommen 
sind. Unsere Wirtschaft wird wohl weiterhin ,,vcrwirt- 
schaftet" werden, und anstatt dcm bcutegierigen Aus- 
landc unsere Erzeugmgse zum Weltmarktpreise. gfigon 
Rohstoffe und Lebensmittel zum Nennwcrte zu licfern, 
werden wir beides mittels dor Notenpresso zuorst durch 
Papier begleichen und in Wirklichkeit friiher oder spater, 
einmal aber ganz sicher, durch Ware, dio wir zu einem 
Bruchteil des wirklichen Wcrtes hergobon, einlosen 
miissen. Deswegen ware zu wuneehcn, daB derReichert- 
sche Gedanke zur Geltung kame, ehe es zu spat ist.

G. Pouplier.

Ferner sind der Scbriftleitung zugegangen:

== K ata loge  und  F irm eńschriften . —

Dr. S iebert &. K u h n , Gesellschaft mit beschrunkter Haf- 
tung, Casscl: (Pre isverze ichnis) fur wissenschaft- 
lichc und tedhnische Thermometer von — 200 bis 
-f 750 C, Ariiometer, QuarzglaSgefaBe uud Quarzglas- 
Quecksilber-Thermometer. 3. Ausg. (Mit zahlr, Abb. 
im Xext u. auf 15 Taf.) (Casscl o. J . : Albert Hartmaun.) 
(V III, 123 S.) qu :r.-4 ».

Viele Fachgenossen sind noch stellungslosl
Beachtet die 39. Listę der Stellung Suchenden auf Seite 130/32 des Anzeigenteiles.
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Abbildung 2: Schnitt durch verschiedene Teile der Anlagen.


