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Richtpunkte fur die Ausfuhrung von Krananlagen in Htittenwerks- 

betrieben.

Von E. Bruchmann 111 Willich.

(Mitteilung aus dem, MaschinenausscliuB des Yereins deutsoher Eiseahuttenleute).

l-^ei den groBen Fortschritten, welche unsere
'  Hiittenwerke in den letzten 15 bis 20 Jahren 

gemacht haben, ist eine durehaus zuverlassig wir- 
kende Krananlage Grundbedingung fiir die volle 

Ausnutzung der Gesamtanlage. Trotzdem steht der 
'Betriebsinnnn leider inmier wieder vor der Tatsachc, 
dafi verlialtnismaCig geringe Fehler an der Kran

anlage oft grofie Erzeugungsiusfalle im Gefolge 

haben. Es wird nun zunachst meine Aufgabe sein, 
einem Teil dieser Fehler niiherzutrcten und dereń 
Entstehungsursachen festzustellen. Schon bei dem 

Entw urf der Gebaude und der Anordnung 

ihrer Inueneinrichtung istin erster Linie darauf 
zu achten, daB die Kranbahnen breit genug gehalten 

werden, um spiiter ein leichtes Begehen der Bahn zu 
ermoglichen. Dazu geliort ferner, daB der Aufstieg 
żur Kraubahn gut geraumig angeordnet wird. Diese 
beiden Punkte allein gewiihrleisten spater eine be- 
cjueme und daher auch eine gesicherte Ueberwachung 
der Krananlagen. Bei der Einteilung der Gebaude 
iii meTirere Hallen sirid diese moglichst in gleieher 

Breite zu halten, damit die Krane gegen einander
• leicht ausgetauscht werden konnen. Dazu ist es 
jedoch erforderlieh, daB eine Kopf- oder Mittelhalle 
angeordnet wird, welche einen sogenannten Polizei- 

kran erhalt, um mit Hilfe dieses Kran es ein Aus- 
wecliseln vornehmen zu końnen. Wird zu dieser 
Anordnung nun noch ein vollstandiger Aushilfekran 

beschafft, so sind die haufigen unliebsamen Betriebs- 
atorungen an Kranen ein fur allemal beseitigt, da 
dann in bestimmten Zeitab3tanden ein Kran nach 

dem anderen griindlich durchgebessert werden kann. 

Ferner ist die zweekmaBigste Form des Kranes und 
seine groBte Hubhohe zu priifen, um die Kranbahn 
in die richtige Hohe zu legen.

Vor der Anfrage bzw. vor dem Entwurf des 
Kranes ist zunachst auf das genaueste zu priifen, 

zu welchem Zweck dient der Kran, und welches 
ist die groBte Last, die er in Wirklicbkeit zu heben 
hat. Es ist bei dieser Frage nicht nur das groBte 

vm .„

Gewicht zu beriicksichtigen, sondern vor allen Dingen 

auch darauf zu achten, ob nicht Einzelteile Bieh 

durch Klemmungen oder sonstige TJmstande fest- 
hangen und dann mit dem Kran gelost werden sollen. 

Dieser Umstand tritt leider sehr oft ein, und die 
Krane werden dann unzulassig hoch beansprucht. Ais 
zweite Frage ist zu priifen, wie groB die Hubzahlen 
und Hubhiihen sind. Diese Fragen sind ron groBter 

, Wiehtigkeit, da in dieser Hinsicht oft sehr groBe 
Fehler gemacht werden. Nehmen wir beispielsweise 
einen Stripperkran, welcher lediglich strippt und 
die Blocke eiusetzt, wahrend ein zweiter Kran die 
Walze bedient. Dieser Kran soli durclischnittlich 
iu 12 st 150 Blocke strippen. Fiii jeden Błock konmien 
folgende Hubbewegungen in Frage:

L Heben des Baumes bis zur Kokillenhohe:
2. Aufsetzen der Zajige;
3. Abheben der Kokille:
4. Absetzen der Kokille in den Kuhlbehalter;
5. Anheben des Baumes aus dem Kunlbehalter;

6. Heben bis zur Hohe des Blockes;
7. Aufsetzen der Zange auf den BloCk;
8. Heben des Blockes;

9. Absetzen des Blockes iu die offene Grube;
10. Heben der Zange zum Aufheben des Deckels;

• 11. Heben des Deckels;

12. Aufsetzen des Deckels;
13. Heben des Baumes;
14. Absetzen zum Hebeń der leeren Kokille;

15. Aufsetzen der Kokille;
16. Abheben der Zange.

Dies sind je Błock 16 Hubbewegungen, also in 
12 st 150 x 16 =  2400 Hubbewegungen. In Wirk- 
lichkeit aber werden die Hubbewegungen etwa das 

3- bis 3y2fache betragen, da die Bewegungen nicht 
so genau gemacht werden konnen, d. s. 7200 bis 
8400. Sind nun zu Beginn der Woche die Mischer 
gefullt und im Thomaswerk die Konverter gut in 

Ordnung, so wird die Zahl der Blocke in 12 st auf
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200 und mehr steigen, die Jlubzahlen mitliin auf 

9600 bis 12 000. Aus diesem Bęispiel ersiehtman, wic 
rórsichtig bei der Festlegbng der Bewegungszahlcn 
vorgegangen werden iuuB. Dabei muB ein derartig 
lioch beansprueliter Kran nocli Aufrśiumungsarbeiien 
maehen und Sonntags bei den Reparaturen helfen. 

Sind diese Pnnktą richtig goklart.' so ergeben. sieli 
die Folgerungen fur die Arbeitsweise, Form,’ :(le- 
sehwindigkoiten, Wali] der maselimellen Einrichtung 
und der sieli hjeraus ergebenden GroBc der Ąnfalir- 
maCc ganz \*on selbst. .. ..

in Abb. i) dargestellt. ' An diesem Kran liegen die 

letzten Systempunkte etwa 200 nim von den Unter- 
stutzungspunkten nach inneii. und -'durch dieśen 
Fehlerteat einstarkes YorCńegon desTragers auf. ^so 
daB sieli dic Wagcn in der punktierten StelJjuig 
einsfellteiMind der Kran nach kurzer Zeit nmgebaut 
werden muBte. Der Krantrager ais sol chor soli 
ebenso wie :..die Kranbaim leicht bcgehbai; und 
deshalb ąuf don AuBcntragein ais Biilme ausgebildet 

; sein, dic.u ach der Katzeiind nach auBen m  kraftige 

Gclauder crlijtlt,.. Diese Gcląiider werden an Stellen, 
wo melirere Kranbajmen iibereinanderliegcn, leicht

Abbildung 3. Sohleohfce Krantrągarbauart,

Zn der Form der Krane sei vov allem darauf-hin- 
gewiesen, daB hier manchmal dic unzweckmaBigsten 
Gebiide zutage gefiirdert werden. \ror allen Djngen 
iat] darauf jiu achten, dafi der Schwerpunkt des 
Kran fes miigliciist nalie an die Verbindungslimc der 

Uiiterstutzungspunktc fallt, wodurch cinc gro Be 
Steifigkcit etreieiit und die Einwirkung mn Er- 
scliiilteningeii auf da>s ,Mindoi?tmaB bestfhriinkt wini. 
Diese Bed n g u n g  ist am besten bei Krantriigcrn 

nach Abb. 1 erlullt. Demgegeniiber stelitder Kas ten- 
tragerkran. der Vielfflch in derin Abb. 2 dargestellten 
unzweckmaBigen 

Fonu ausgefuhrt 
wird. Die Folgę

- der bei diesem 
Kran auftroten- 

den Krschiitl e- 
rungen Is} yor 
allem ein Icichte,.;

Loscn der Jfiet-
verbiiidui‘igen, JleiBen der Verstrebungen und Ent- 

gleisen des Kranes, Wird dic Last art śolchen in Adju- 
9tageii-v[rwendeten, mit langenTrayersen zum Trans
port vmi Stabeisen versehencn Kran en gcliief an- 

gphaugt oder erfolgt durch Reificu von Kctten eine 
einseitige Belastuog,:so kommen die Katzen in ge- 
iithrlicli schiefe Stelhmgen. Fiu; die Bauart der 
Krantrager bleibt folgendes zu berucksichtigen: 

Das Geriist nistsolches muB miudestens mit einer 
seclisfachen Sidierhcit berechnetsein, dabei darf 
die Nietbeauspruchungnichtmelir ais ()00kg/qcm 
aut' Abseheren und 1200 kg/gem auf Reibiuigs- 

druck betragen. Bei der Probelast gl cieli der 
l^fachen der Normallast soli die Durch IfteguS ; 
des Krantriigers an der. migiuistigsten. Stelle 

nicht mehr ais 1/'8u0 bei einer Spannweite bis 
20. m und J. ,0M bei einer Spannweite uber *20 m 
betragen und m u li nach Entlastmig wieder ganz 

vergcli\vinden. Die Krangeriiste miissen in allen 
Ebenen gut verstcift sein. um Sehwanken der 
Trager zu; yermeidon, Welche Mifigeburten von 

Krantragero nianchmal zutage gefiirdert werden, sei

Abbildung 2. Schlechfce K  ran triigerba u art.

yerbogen oder ganz abgerissen, und es ,ist deshalb 
nelfach ratsam. sic durch kraftige Dralitseile zu 

ersetzen. J)ie Kopftrager sind ebenfnlls ais Biiline 
auszubilden mul mit Geliinder zu versehen, damit 

man bequem yon einer Biilino zur anderen gehen 
kann. Fiir den Aufstieg. zur Kat ze und den Abstieg 
zum Fiihrerkorb sind beijueme Aufstiego mit Fa.ng- 

gerusten zu ąoliaffcn. Sollen maschinelle oder elek
trische Teile innerhalb der Triiger angeordnet werdon, 

so ist in den Krantriigern selbst eiu Laufsteg auzu- 
. ordnen, welcher voni Knintragcr leicht zu erreichen 
ist. Es ist iibcrliaupt ratsam, unter der Falirwerks*

Welle- einen soi- 

chen stets anzu- 
ordnen, um die 

Befestigungs-, 
schrauben der 

Jfahrwerkcleięlit 

nachzielicn zu 
kiinnen. Die 

Fahrscliietieii fur
das Katzfahnyerk sind .breitfiiBig auszubilden und 
miissen ebenso wio dic Kranfahrschieuen mit Keil- 
laschen aufgeschraubt werden, damit sie leicht aus- 
gewechseit werdetr konnen. Lcider werden sie,dnreh- 

wegauf genietet und ajs tragendes Giied mitgcreclmet.
Dio mascliinelle E inrichtuńg der Krane lafit 

noch sehr viel zu wunsehen iibrig, und mail steht 
oft vor eineni Ratsel, wie es; moglich ist, daB alte- 
Erfahiniugt® die im nornialen 3laschiuenbetriebe 
ais sei bstYerstiindiich berucksiehtigt werden, bei der 
\vichtig<ai^Einriehtung der Krananlagen gauz auBer 
acht gelasscir werden und dic griibsten' Fehler in 

dieser UineicJit immer wieder zutage treten. Das 
Grnndubel liegt jedoch in erster Linie daran. dąl> 
die Krane meist schleeht zu besteigen und zu iiber- 

wachen sind, sonat wiirde manclier Betriebsmann 
zu der Ueberzeugung kommen, daB hier ein groBes 

Gebiet der Terbesserung seiner harrt,-in zweiter Linie 
aber auch in den fast tinglaublich geringen Anfahr- 
m a Ben, die von den Erbauern yerlangt werden. Bei 

der Einrichtung selbst sind zunachst die hoch be- 
ansprnchten Laufrader der Krane und Katzen sowie
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die Trommein einfach mit einer Laufbitclisc rersehen 
und laufen aut einem feststehenden Bolzen. Diese 
Bo!zen sind dann durcli die diinnen Wandungen der 
Kopftrager oder durch den Steg zwcier U-Eiseu 

gesteckt nnd durch Laschen gehalten, Fiir den 
Ausbiiu derselbeu■mag dies in mancłier Bcziehung 

vorteilhaft sein, aber vom Standpunkte eines Ma- 
schinemnanues, welcher eine betriebssicliere Anlage 
haben wili, ist ein toster Bolzen im Laufirade nnd eine 

doppelseitigo Lagerung desselben unbedingt ricli- 
tiger. Hic Laufrader, welche sehr hoch beausprucht 

werden, sind meist, wie in Abb. 4 dargestellt, ais 
eiufache Schcibenrader ausgefuhrt. Dio Folgę ist, 
daB sie sieli leicht cindriicken. Es ist hier ratsani, 

diese doppelwandig nach Abb. 5 ausznfiihren. Ein 
solches Laufrad liiilt ejffjmingsgeuiaB vier bis fiinf 
andere Laufriider aus. Ferner ist es wirtschaftlich, 
die Badkrauzo auf das Rad ausweeliselbar aufzu- 
Ichrump/en, damit die Riider nicht jedesmal ganz

um ein Abkeilcn zu crlcichtern. Die Keile sind gut 
zu siehern. Ebenso sollen alle Sclirauben doppelt 
gesichert werden. Ais beste Sicherung haben sich 

Doppelnmtter und Keilsplint bewithrt. Samtliche 
Zahnriider sind doppelseitig zu lagom,' und zwar 
diirfen nur zweiteilige Lager rerwendet werden.- 

Es ist ii liter allen Umstanden zu vcnncidem Radec 
fliegend anzuordnen. Gegen Verdrehen ist nur 
die Obetschalo zu sićhern, damit die Untergehalo 
boi abgehobencm Deckel und' angehobener Welle 
leicht lierausgedreht werden kann. Gegen seitlichę 
Yerschiebung sind alle Lagerschalen mit kriiftigen 

-TCragen zu yersehen. Ąugenlager diirfen unter 
keinen Umstanden rorwcmlet werden. Die Selimie-, 

rung der Lager muB eine vollkomnicne sein, und 
deshalb ist gute Ritigschmiernng unbedingt. zu 
empfehlen, Yon Lagcrmetallen durfen nur solehe, 

die duroliaus zuverlassig sind. verwendet werden. 
Alle Mo to ren mussen durhh elastischc Kupplung

Abbildung 4. 

Gewohnliohes 

Laufrad.

Abbildung 5. 

Kriiftiges 

Laufrad.

ersetzt werden mussen; der gróBtc YergehlciB liegt 
hekanntlich in den seitlichen' Kragen, und das Rad 

ais solclies ist meist noch in gutem Zustande. Die 
Kranlaufrilder sind so anzuordnen, daB sie ein ge- 

wisses Spiel auf den Laufschicncn zulaseen, damit 
sie sieli bei verzogener Balm nielit klenunen, nnd 
zwar soli dieses Spiel betragen: bei Kranen bis 8 m 

, Spannweite i  iy 2 %, bei Kranen v.on ’8 bis 20-m 
Spannweite dr 12 mm und bei-Kranen iiber 20 m 
Spannwoite ± 15 mm. An den Seiten, wo die Lauf
rader anstoBen, sind krafbge YerschleiBplatten an- 
zubringen. Sitmtliche Laufriider sind mit i^oeken 
zum Anschrauben von Zahnkriinzen zu ycrsehen, 

An den YerbindungssteUeii selbst sind die Sclirauben 

mit kriiftigen Scherringen zu itmgeben. Der An tri eb 
der Fahrwerkswelle hat stets in der Mitte zu 
erfolgen, die Ritzel fiir den Laufradantrieb sind 
beiderseitig zu lagern und die Wollen unmittelbar 
hinter dem Lager mit der Welle selbst stan- zu 
kuppeln. Dio Ritzel-mussen stets anfgekeilt sein 

und durfen niemals mit. der-jWelle aus einem Stuck 
gearbeitet werden. - Es ist uberhaupt darauf zu 
aehten, daB alle Wellen, welche Zalmriidcr tragen, 
mogliehst kurz gehalten werden, damit sie leicht 

auswechselbar sind. Ferner sollen die Riider mog- 
ichst auf Yerdickungen der Welle niifgekeilt werden,

Abbildung 6, ■ Abbildung 7.

Mangelhaftc Ł»ger- Itichtigo Lager-

befestiguug. befestigun^.

'mit dem Triebwerk yerbunden sein. Ais Ge- 
triebe sollen nach Moglichkeit nur reine Zahnrad- 
getriebe verwendet werden. Die Za-hnrader sollen 
aus StahlguB aus dem Yollen gehobelt oder gefriist 
und praktiseii spielfrei sein. Ais Materiał litr Ritzel 
kommt mu : gesclnniedeter Sonderstahl von 65 bis 

70 kg Fcstigkeit in Frage. Die ersten Uebersetzungen 
sollen in einem dfehten Radkasten im Oelbade laufen, 

der so bemessen ist, daB ein abbrechender Zahn 
Platz hat,herunterzufallen, ołmeSchadeji anzurichlen. 

Diese Yoraussetzung ist im Maschineubetriebc selbst- 
verstiindlićh. wird jedoch im Kranbait yiel zu wenig 

beachtet. Dic Getriebe sind mit mindestens zelm- 
facher Siclierheit gegen Bruch auszufiihrcn, Das 
ursto Yorgelege soli - nach Moglichkeit mit dem 
Motor auf geineinsamer Grundplatte angebracht 

Sein, jcdenfalls aber muB hier fiir eine gute 
starre Yerbindung gesorgt werden: Diese Yoraus- 
setzung ist sonst uberall selbstrerstiindlicli, wird 
jedoch im.Kranbau fast nie befolgt. Immer wieder 
trifft man hier darauf, daB ein eiufaclie* U-Eisen 
ais. stabil ang&sehen wird, und; dann treten die in 
Abb. 6 dai-gostellten Ausfiiłmmgen zutage. Bei 
dieser Abbildung ist zu beachten, daB durch die 
Bauart des Lagers schon ein groBes Biegungsmoment 

bei seitlichem • Schitb. auftritt.. Beriprsichtigt inąn
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nun nocli, dat! die Schraubenbefestigung sehr weit 
von dcm Steg des-U-Eisens entfernt ist, so erkennt 
man die Unzullissigkeit derartiger Ausfulmmgen so- 
fort an. Soli U-Eisen ais Konstruktionsmaterial 
verwendet werden, so ist es in der in Abb. 7 dar- 

gestellten Weise mit starken Bleclien zu verbinden 
und zwischen den Eisen die Bcfestigungsachraube 
durchzufuhrcn. Alle Lager uber 70 mm Dureh- 
messer sind mit vier Schrauben zu befestigen.

Den Bremscn ist vor allem eine besóndere Auf- 
merksamkeit zuzuwenden, da von einer siclier wirken- 
den Bremśe bei Kranen alles abhangt. Im andem 
Falle werden dic clektrisclien und mechamschen Ein- 
richtungcu des Eranes bald zerstort sein. Die Brems- 
sclieiben sind reiehlich zu bemessen. Nach Moglich- 
keit sind zwei Bremsen, von denen jede die volle 
Last śichtór halt, anzubringen. Bei Kranen, die mit 
fliissigem Materiał arbeiten, ist dies nnbedingt vor- 
znschreiben. Ais Bremsmateriał hat sieh glanzend 
Ferodofibre-Belag bewahrt; er ist jedoch reiehlich 
mit Oel źu schmieren, damit er nicht zu schnell 
verbrennt: Band- und Backenbremsen haben Bieli 

gleich gut bewahrt. Erstere sind jedoch nur da zu 

verwenden, wo ein geschultes Persona! zur Yerfiigung 
stelit, da ihre Einstellung Ilebung erfordert. An 
allen anderen Stellen sind Backenbremsen vorzu- 
ziehen. Die Bremsscheiben selbst sollen auf dem 
ersten Yorgelege angebracht sein, diirfen jedoch unter 

keinen Umstilnden ani der Motorwelle sitzen. Die 
Bremsliebel diirfen nicht gekropft oder durch Zwi- 
schenglieder gefuhrt werden. Die Bremsgewichte 
mussen mit einer durchgehenden Schraube, die zu- 
verliissig gesichert ist, an dem Hebel befestigt sein; 
auBerdem sind sie durch eine frei hangende Kette, 
die an einem verhaltnismaBig festen Teil angebracht 
ist,gegenHerabfallenzusichern. DieSeiltrommeln 

sind mit Bordring zu rersehen. Alle Seilrillen sind 
sauber zu drehen. Die Lastdrahtseile sind aus 
ziiliem Tiegeldrahtstahl von 140 kg/qmm Zug- 
festigkeit, in besonderen Fallen mit 160 kg/qmm imd 
geniigender Dehnung herzustellen. Die Gesamt- 
beanspruchung. ist zu bemessen nach der Formel

Es bedeiitetj Z — Zugkraft in kg, a — Anzahl der 

Drahte im Seil, d =- Dicke der Drahte in mm, D = 
Durchniesser der Seiltromrnel. Die Gesamtbean- 
spruchung darf 20 %, bei verzinktem Draht 18 %  der 

Zugfestigkeit nicht ubersclireiten. Die Biegung der 
Seile soli nur in einem Sinno erfolgen. Die Starkę 
der Einzoldrahte darf 0,8 mm nicht unterschreiten. 
Der Durehinesser der Trommel muB mindestens das 

SOOfache, das der Seilrollen das COOfache des Seil- 
drahtes sein.

Alle crreic hbarenGe tr i eb e sind durch kraftigeBlech- 
kiisten zur Vcrmeidung von Unfallen zu scliiitzen. 

Alle Fiihrerkorbe sind wegen Brandgefahr in kriif- 
tigem Eisenblech auszufuhren. An den Kranen. 

welche ganz oder zeitweise im Freien arbeiten, miissen

die Katzen und Getriebe mit leieht auseinander- 
nelimbaren Schutzgehansen versehen und die Fułirer- 

korbo gut abgediehtet sein. Bei allen Ausfiihrungen 
ist zu beriicksichtigen, daB ein schnelles Ausbauen 

der Einzelteile eine groBe Notwendigkeit ist, und 
infolgedessen ist ein zu enger Ban der Katze zu 
vermeiden. Ferner muB die Beobachtungsmoglich- 

keit aller Teile wahrend des Betriebcs eine gute und 
gefahrlose sein. Man stofit immer wieder auf die 

Bemerkung, wahrend des Betriebes hat niemand 
etwas auf dem Kran zu tun; dies ist jedoch* eine 
sehr irrige Ansicht, der unbedingt entgegengetreten 
werden muB. Der Kran soli so gebaut Bein, dafi 
der Aufcnthalt- auf ihm wahrend des Betriebes ge- 

fahrlos ist
Die elektrisehe E inrichtung der Krane soli 

den neuesten Yorsehriften des Verbandes deutscher 

Elektrotechniker entsprechen, und zwar denen fur 
feuchte Biiume; mithin sind alle Motoren und Appa
rate wasser- und staubdićht zu kapselu. Die Bean- 
spruchnng der Motoren bei Hochstlast muB den 
Norm en fiir Bewertung yon Motoren des Yerbandeg 

deutscher Elektroteclmiker fiir 90-min-Betrieb ent
sprechen. Fur hochbeanspruchte Krane, wie Strip- 
perkrane usw., ist unbedmgt Dauerleistung vor- 
zuschreiben. Die Fahrschalter und Widerstande 
sind fur stoBfreies An fali ren mit dem Zweieinhalb- 
bis Dreifachen des normalen Anzugsmomentes zu 
berechnen und sind fiir diese Belastung reiehlich zu 
wanien. Beim Aufwartsfahren darf der Widerstand 

nicht ganz abgeschaltet werden, es muB vielmehr 
ein Pufferwiderstand (Schlupf) vor dem Motor'be- 
stehenbleiben. Bei Abwartsfahrt ist der Motor voll 
einzuschalten, sofem keine Bremsstellungen oder 
sonstige Senkbremsung vorgesehen ist. Bei der Wahl 

der Motoren mussen folgende Punkte ins Auge ge- 
faBt werden; Handelt es sieh um Gleich- oder 
Wechselstrommotoren ? Im ersteren Falle wird meist 
ein Hauptstrommotor zu wahlen sein. Ist die Sclialt- 

haufigkeit eine groBe, imd ist es dabei erforderlich, 
sehr schnell in jeder beliebigen Stellung zu halten, 
so ist ein Verbundmotor, bei dem das NebenschluB- 
feld getremit erregt wird, dem Hauptstrommotor vor- 

zuziehen. Fiir derartige Falle ist eine besonders an- 
gepaBte Steuerung erforderlich, imd es ist ratsam, 
sieh hier mit einer Sonderfirma in Yerbindung zu 
setzen. Es wurde hier zu weit fiihren, die einzelnen 
Vor- und Nachteile in diesen Fallen anzugeben. 

In folgendem will ich in der Hauptsache iiber die 

allgemeinen Drekstrom-Kransteuerungen schreiben, 
weil gerade hierin noch sehr viel TJnklarheit herrscht. 
Schon bei der Wahl der Motoren ist zu berucksich- 

tigen, daB das Anzugsmoment niclit so groB ist 
wie beim Gleiehstrom-Hauptstrommotor; es be- 
triigt mit Rucksicht auf die Yerschiebung zwischen 
Strom und Spannung etwa das Zwei- bis Zweieinhalb- 

fache des normalen Drehmomentes. Hierbei betrligt 
jedoch die Stromaufnahme das Drei- bis Dreieinhalb- 
faehe der normalen. Konimt dieses Anzugsmoment in 
kurzeń Zeitabatanden viel in Frage, so ist die Motor-
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Ser?Men JS J  V

rungen Yeran- 
lassting gebeu, 

wird dieselbe 

iifter durch eine 

mechaniseheVer- 
riegelung nach 
Abb. 10 ersetzt. 
Diese Einrich- 

tung bat jedoch 
dJnNachteil.daB 
bei hangendem 

Scliutz der 
Stcuermann den 
Yersueh macht, 
dasselbe dureli 

sehnelle Schal- 
tiuigen mit dem 

anderen Schutz 
Jierauszuwerfeii, 

miel dabei groBe 

Kurzschliisse 
herstellt. Um 

diesem Uebel- 

stand abzuhel- 

len, sclilage ich 
yor, fiir die Sta- 
torschaltung ein 
Schutz zu rer- 
wenden und die 

Umschaltung 
stromlos im 
Stenjjrscłi&lto]

: selbst erfolgen 

zu lassen, wonach 
das Schutz, wie 
in Abb. U  dar- 
gestellt, nur den 

Stromkreis 
schlieBt. Wird die 

Umschaltwalze 
ais solche selb- 
stiindig ausge- 

fuhrt und mit 
demFalirschalter 
zwai®aufig ge-

Abbildung II, Schlitzensteuerung mit Handumschaltung. 

Naohteile. Diese liegen in der Hauptsache iii der

kuppelt. so kann 
aie'so grot) aus- 

gefiihrt werden,

_______ _______ ...... , daB sie die Schaltung selbstandig ausfuhren kann.
leichten Bedieimng dureli den Piihrer tutd in den Bleibtnunclas Schutzhangen,8okaiui bis zur nachsten
zwangliiufigen Schaltweisen, die hiermit verbunden 

werden kdnnen; jene jedoch iu einer gewissen Un- 
sicherheit, wena das eine oder andere Schiitz im 
eingeschalteten Zustande hiiogen bleibt. Um bei 
hiingehdein Statorschutz Knrzschlusse zu ver- 

meidfen, die dadureli entstehen, daB das zweite
• Statorsehfltz fiir die entgegengesetzte Laufrichtung 
einschlagt, wird violfach eine elektrische Verriegeluug 
angebracht, wie in Abb. 9 dargestellt. Da die Hilfs- 
kontakte fiir die Yerriegelnng jedoch vielfacli zu Sto-

PauseolmeStorungweitergefaliren werden. BeigroBen 

Stromstarken legt man die Umschaltwalze unter Oel. 
Zu der Anordnung der Schaltapparate im 
J'iilnerkorb mochte ich folgemles erwiihnen; Die 

Fiihrerkorbe sollen bo geraumig wie moglich gehalten 
und die Steuerschalter so aufgestellt werden, daB sic 
leicht von allen Seiten zuganglich sind. Die Wider- 
stiinde sollen aus den Fuhrerkorben verschwinden, 

mussen jedoch so aufgestellt werden, d 6 sie ge- 
schiltzt. leicht zngaiiglic.li und gut answechselbar sind.
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Widerstiindc innerhalb des Fiilircrkorbes werden sehr 
oft ais Heizwiderstande ver\vchdet, indem die Steucr- 
sehalter aut den eraten Kontakt oingcstcllt werden, 
wobei dann Widerstand und Motor yerbrennt. 
Bei hoeh bcanspruchtcn Kranen sollen gtatt Siehe- 
luhgen nur Scjialter mit Hochststroniauslosung ver- 

wendet werden, und zwar naclii Móglielikeit solche 
mit Kontakten unter Oel. AuBer den Schaltcrn fiir 
die Einzelbetiitigungen soli im Fuhrerkorb ein Haupt- 
gelialter mit Amperemeter aufgeatellt werden. Ebenso 

ist auf dem Kran trager gleich hinter der Haupt- 
stromabnahme ein Trennscliaiter einzubauen. Die 

M itungsanlage der Krane selbst soli in myglichst 
Widcrstandsfiihigem Materiał ausgefiihrt werden. Gut 

pewahrt hat sich Stahlpanzerrohr, jedoch sind bei 
Feuchtigkeitserdschlussen die Fehler schleclit zu 
Jindcn. Werden aus diesen Rohren dann die Driihte 

imsgezogen, so yerschiebt sich die Fapicrisolation 
und vcrśtopft die Rohre. Dieser Fehler fallt bei 
diinnwandig gezogenen Rohren ohne Isoiation fort, 

dabei treten Isolationsfehler selir sclinell zutage und 
lassen sich gut beseitigen. Fiir die Schlęifleitung 
innerhalb der Krane verwcndet man mit gutem Er- 
1'olg schmiedeiserne T- oder TJ-Eisen-Leitungen; sie 

haben den run den losen Leitungen gegen ii ber fol
gende Vorteile:

1. Sie sind widerstandsfiihiger ais die runden 
peituugen und konnen mit bedeutend groBerem

Qucrschnitt ausgefiihrt werden, haben infolgedessen 

wciiigcr Leistungsverlust.

2. Die Unterstiitzungen sind reichlicKcr und nur 

selten zu erneuern.

3. Die S t ro m ii b ergan gaf 1 ji c h en sind groBer, und 
fiir dio' Stromabnahme konnen vorteilhaft Schleif- 
klotze verwcndet werden.

Ais HauptśbhleiUeitungen liaben sich ebenfalls 
solche aus T-, U-Eisen oder Grubcuschienen glanzend 

bewilhrt, zuinal bei ląngen Leitungen, bei denen man 
beliebig viel Speisepunkte einrichten kann. Iii u bei 
Reparaturen eine giinstigc Beleuchtung schuell zur 
Band zu haben, sollen an einzelnen Stellen des 
Fiilircrkorbes und Krantriigers Stechkontakte an- 
gebraelit werden. Die Stromabnahme hierfiir soli 

yor (ler ersten Abschaltstelle, also gleich an den 
Hauptstromabnehmern, erfolgen, damit sie bei ab- 
gc3chaitetem Kran zur Yerfugung steht. Bei Span- 
nungen, die 220 V gegen Erde iibersclueiten, ist ein 

kleiner Lichttransformator einzubauen. Ebenso ist 
zu jedem Kran eine Handlampc mitzujicfcni.

Dic in vorstcheudein angegebenen Richtpunkte 
sind in Kiirze das, was bei allgemeinen Kranen zu 
beritcksichtigen ist, Auf dio Ausfuhrung vpn Sonder- 
krauen sowie die dringend notwendige Normung der 
Einzelteile von Kranen bohnlte ich mir vor, spiiter 
einzugehen.

Ueber den Zerfall von Hochofenstuckschlacken.

Untersuchungen in den Jahren 1914 bis 1919, ausgefiihrt im Auftrage des Vereins deutscher 

Eisenhiittenleute von Dozenten Dr. K. E n d e ll  in der Technischen Hoehsehule zu Berlin. 

(Mitteilung aus dom HochofenausschuB des Yereins deutsoher Eisenhiittenleute.)

(Sehliil! ron Seite 222.)

6. Erhitzungs- und AnlaByersuche.

1 |ie inineralogiseli-optisehe Untersuchung zeigt 

deutlich, dalklieMclilithcmolclnilare Umwand- 
lungen erleiden, die m it Volum yeriinderung yerbuuden 
sind und den. Zerfall der fertigen Schlacken hervor- 
rufen. Derartige Umwandlungen sind auBer von der 
chcmischen Zusammensetzung von der Abkiih- 

■lungszcit der Schlacken abhangig. Bei sehr 
rascher Abkiihlung konnen instabile Melilithc yon be
stimmt er Zusammensetzung erhalten bleiben, ohne zu 
zerfallen. Das gilt z. B. fiir die auBere Kruste von 
SchlackenblScken und fiir in Binnen ausgcgosscne 
Schlacken, die bet langsamer Abkiihlung zum Zer- 

iall Heigen wiirden. Die Abkiihlung des Kerns 
derartiger Blocke, die weit langsamer ist, fuhrt hiiufig 

zur Umwandlung der Melilitlie und damit zur Zer- 
rieśelung zu Meltl, wie viele Falle zeigen.

Es lag nahe, die Umwandlung durch erneutes 
;Erhitzen auf verschiedene Temperaturen auszulosen, 
urn dic Ursache des Zerfalles zu ergrunden. Beim 
[Anlassen des Stahles gelingt es ja leicht, die lrieta- 
.stabilen Gefugebcstandteile durch reine Tempcratur- 

wirkungen vOHig umzulagern. Allerdings ist infolge

der hohen Warmeleitiahigkeit dic Diffusion in Me
tallen crlieblich groBer ais in Silikaten, bei denen 

sie im allgemeinen triige rerlauft1).
Es wurde daher eine Anzahl gęeigneler Hoch- 

ofenschlacken wecJiselnde Zeiten auf versehiedene 
Temperaturen erhitzt und nach dcm Erkalten petro- 
graphiseh gepriift. Fiir diese Beobachtung wurden 

ferner abslchtlieli raseh gekuhlte Proben yon Thomas- 
roheisensehlaeken der Gutehoffnungshuttc heran- 

gezogen, die W. Mathesius liebenswitrdigerweise 
zur Ycrfugung gestellt liatte. ■ Diese Proben waren 
durch AusgicBen in Plattch baw. Blocke yon 2 bis 
3 kg Gewicht ungewiihnlich rasćh abgckuhlt. Der 

ursprungliche Zustand dieser Platten erwies sich 
unter dem Jlikroskop zum Teil ais glasig, zum Teil 
ais feinkrlstallin. Dic AnlaBproben wurden in dem 
oxydierenden Feuer einer Gasmuffel erhitzt.

Die Ergebnisse der petrographischen Analyse der 
yerschieden erliitzten Hochofcnschlackęhprobcn sind 

in Zalilentafel -1 dargestelil.

l ) Vg3. K . E nde ll: Uober Diffusionsefschciuungen 
iti Silikatachmelzen bei hiiheren Temperaturen, Xeaea 
Ja lub. f. Mineralogie 1913, lid , II. S. 129/154.
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Zahlontafel 4. Petrograph ische  P riifung  der a u f T em peraturen  T o n  800 — 1200 0 C angelassenen 
H ochofenstuckseh lacken . (u. d. M. bedeutet unter dem Mikroskop.)

In osydierendezn Muffelfeuer

Be-
zeichnong

licsehaffcnheit der Proben vor 
dem Erhitzen 13 Stunden auf 

800 » erhitzt;
15 Stunden auł 
1150 » erhitzt

48 Stunden auf 
1200 * erhitzt.

P h  1
grau, zerfaUverdiichtig,mit 
groBen bis 1 cm langen 

Kristallon

auBerlich oxy- 
diert, weiter zor- 
fallen, u. d. M. 

unveriindort

bleibt bestiindig, 
u. d. M. geringe Kornrer- 

groBerung der Neubildungen

bestiindig. Oborfliiche an- 
gesclimolzen, u. d. M. geringe 

Zunahme der Zerfallser- 
seheinungen u. Kornyer- 

groBerung (Nr. 0)

Ph 4
grau, beśtandig, u. d. M. 
verf.in7.ett bereits zcrfalłene 

Molilitho Nr. 0

unver8udert

W i 5

‘  ̂ '

graubraun, bestiindig

auBerlich oxy- 
diert, u. d. M. 

unToriindert

u. d. M. Aenderung dor 
Polarisationstono infolge 
von Osydation, keine Zer- 

fallserschoinungen

R  St I
und 6

'

grau, feinkristallin. 
bestiindig

iiuBerlich oxy- 
diert. u. d. M. 

unirerandort
wic W i 5

Oberfliichc angeschmolzcn 
u. d. M. blaue Melilitho zei- 
gen z. T. gelbe Polarisations
tone. Zcifallserscheinungen 

wurden nicht bemerkt

Ho 1
' v~  ̂  ̂ . 

zerfallend
auBerlich fest, u. d. M. 

keino Aenderung bemerkbar

Ro 2 grau, bestiindig
fest, u. d. JI. vereinzelt 

zeigen Molilithe Umwand- 
lungserscheinungcn

Oberfliichc angcsehmolzen, 
sonst wic bei 1150 0

Ap S
anormale, rasch gekiihlte, 

docli festgobliebenc 
GicBeroisehlacke

bleibt fest, u. d. M. Koni- 
vergr6Berung d. anormalon 

feinen Mikrostruktur

Bu 3
graue, anormale, rasch ge- 
kiihlte, dochfestgeblicbeno 

GieCereisch tackę

bleibt fest, u. d. M. Korn- 
vergroBerung d. anormalen 

feinen Mikrostruktur

infolge Osydation heli ge
worden, nicht angeschmol- 
y.cii, u. d. M. wio bei 1150°

D K  4
beśtandig, u, d. M. nur 

b la u e  Metilithe

: ' .. <
24 st a u f  n u r  1050" 

e r h it z t :  uiwerandert u. 
d. M. keine Zcrfallscrschei- 

nungen zu bcobachten

voilig zu braunem Gias 
gosehmolzen

I  1 beśtandig
auBerlich und u. d. M. 

unrerandert

Platte I

'
rasch gekiihlte Thomas- 

roheisensehlaeke. 
u. d; 31. feinkristallin

*
fest, randlich otwas 

gesehmolzen u. osydiert, 
u. d. M. KornvergroBerung

Błock I I
rascb gekiihlte Thomas- 

roheisensehlacke, 
u. d. M. feinkristallin

fest, randlich etwas 
gesehmolzen u. oxydiert, 
u. d. M. keine Umlagerung

Błock ni-

rasch gekiiMte Thomas- 
roheisensclilacke, 

u. d. M, bereits umgelagerte 
Molilitho Nr. 0 yorhanden

fest, u. d. M. Umlagerungen 
haben zugenommen, 

Kornvergroflorune

Błock IV

rg.;

rasch gekuhłte Thomas- 
rohoisóńscblaukc, 

u. d. M. bereits uingelagerto 
Molilithe Nr. 0 Torhanden

■ i'- - ' fest, u. d. M. Umlagerungen 
haben zugenommen. 
KornvergroBerung

Błock V

rasch gekiihlte Thomas- ; 
roheisensehlaeke, u, d. 11. j 
blaue bestandige Melilitho i 
m it viel Mn S und Mn O :

fest, u. d. M. Molilithe 
gróBtenteils umgelagert
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Aus diesen Versuckeu ergibt sieh folgendes: Sta- 

bile, bestandige Schlacken iindeni durch erneutes 
Erhitzen, wenigstens unter den aufgefuhrten Be- 
dingungen, ihr Kleingefuge niclit. Bei unbestiin- 
digen Schlacken nimmt die Zahlderin Zerfallbegriffc- 
nen Melilithe um so starker zu, je rascher die erste 
Abkuhlung stattgefunden hatte. Am gunstigsten war 

die Auslosung der Umlagerung daher bei don anormal 
rasch gekiihlten Hocliofenschlacken der Gutelioff- 

nnngshtttte, Błock I I I  und V, zu erkennen.

Allgemein ist, wie zu erwarten, eine Ivornver- 

groCerung der kristallinen Ausscheidungen zu beob- 
achten. Die Umwandlung durch Anlassen ist je- 

doch nirgends so stark, daB ein auBerlich sichtbares 
Zerrieseln cinsetzt, wie ich es gelegentlich bei einem 

Portlandzement-Sehachtofenklinker, der in glei- 
cher Weise 48 Stunden auf 1200° erhitzt wurde, 
beobachten konnte; allerdings war dieser erhcblicli 
kalkreicher.

Sind also auch dic zerfallenden Silikate selbst 
nach 48stundigem Anlassen auf 1200° relativ stabil. 

so sind Umlagerungcn doeh durch diese Yersuche 
eindeutig nachgewiesen. Dadurch wird die bemer- 

kenswerte Tatsache crkliirt, daB groBe Schlacken- 
blockc von innen heraus, also wo Rotglut langere 
Zeit herrscht, zu Mehl zerrieseln, wahrend der schnell 
abgekiihlte Rand bestiindig bleibt. Dic physika- 
lische Ursache des Zerfalls ist durch diese Yer

suche dargetan.

Wegen der Langsamkeit der Umwandlungsvor- 

gange wurde von Versuchen im Erhitzungsmikroskop, 
die cinc direktc Beobachtung zugelassen hatten, ab
gesehen.

7, Schmelzversuche mit „synthetischenThomasroheisen- 

schlacken" von wechselndem Gebalt an Tonerde, Eisen- 

oxydul und Manganoxydul.

a) EinfluB von MgO, Fe203 (FeO) und 

MnO auf das Zerrieseln des Kalziumortho- 
silikatcs. Es ist oft behauptet worden, daB das 

Kalziumorthosilikat, 2 CaO. Si02, durch seinc bei 
700° gclegene,mit 10 %  VoluniYergroBerung verbun- 
deno Zustandsanderung das Zerrieseln der Hoch- 

ofenschlackc vcranlassc. Wie bereits von A. Gntt- 
mann (Lit. 4) liervrorgchoben wurde, ist dies wegen 

des hohen Tonerdegehalts der Hochofenschlacke 
rccht unwahrschcinlich. Auch wurde noch nie Kal- 

ziumorthosiLkat in Hochofcnschlacken beobachtet; 
vielmehr dflrften tonerdehaltige, kalkreichc Silikate, 
eben die Melilitlnnischkristalle, zum Zcrfall Ver- 
anlassung geben.

Es wurde bereits aus den cliemischen Analysen 
der SchluB gezogen, daB ein steigender Gchalt an 

Tonerde, Magn<siumoxyd sowie Eisenoxydul und 
namentlich Manganosydul die Bestlindigkeit der 
Hochofcnschlacken erhohe. Ueber den EinfluB von 

Magnesiiunoxyd und Eisenoxydul auf das Zer

rieseln des KaŁdumorthosiLkates liegen bereits Unter- 
suchungeu in der Literatur vor.

V H I . „

P. Hermann1) hat experimentell nachgewiesen, 
daB Sehmelzen aus Kalziumorthosilikat und Mag- 
nesiumorthosihkat, die mehr ais 18,75% Mg3Si04 

entsprechend 9%  MgO enthalten, nicht mehr zer
rieseln. P. H. Bates2) weist auf Grund eingehender 
mineral-syntlietischer Yersuche darauf Mn, daB der 
Eintritt von FeO in das Kalziumorthosilikat des 

Portlandzementklinkers dessen Zerrieseln verhindert.

Aus den Analysen war zu schlieBen, daB auch 
dem Manganoxydul diese Bedeutung zukommt. Es 

wurden daher folgende Versuche angestellt:
Verschiedenę Mischungen unter Beifugung von 

Natriumsulfat und Magnesiumkarbonat ais FluB- 

mittel wurden aus reinen Ausgangsmaterialicn in 
Platintiegeln in oxydicrender Atmosphare bis 1450° 

erhitzt und langsam abgekiihlt. Eisen wurde ais 

Fe207, Mangan ais Mn O zugesetzt.
Ais Tiegelmaterial erwies sieh nach verschicdenen 

fruchtlosen Ycrsnchen mit Tiegeln aus reinem 
Zirkonosyd, die stets zu poroś waren, nur Platin 

ais ausreichend. Zum Schutz des Platins gegen 
reduzierende Gase hatte ich mit Falzdichtung ver-

Abb. 20. Platintiegel in PorzeUanschutztiegeln.

schene Tiegel aus gasdichter, feuerfester klasse von 
der Porzeliamnanufektur Haldenwanger in Spandau 

herstellen lassen, in welche die Platintiegel gesetzt 
wurden3). Die Anordnung ist aus Abb. 20 zu ersehen.

Abgesehen von starker Kornvergr6Bcnmg leiden 
die Platintiegel nicht. Freilich muBten sie nachher 

zum Teil aufgeschnitten werden, mn von den fest- 
gebliebenen Proben geeignete Stiicke fiir Diinn- 

schliffe zu erhaltcn.
Die Versuchsschmelzen wurden zunachst im Gas- 

geblaseofen des Eisenhuttenmannischen Laborato- 

riums von Herrn cand. met. van Dyck hergestellt 
und auf meijie Bittc im Laboratorium der Buderus- 
schen Eifeenwerke, Wetzlar, analysiert. Die Ergeb

nisse sind in Zahlentafel 5 zusammengestellt.
Die Zahlentafel zeigt, daB die reinen und die 

6,5 % Fe203 cnthaltenden Sehmelzen vollig zer
rieseln, wahrend bei Zugabe von 12,5 %  Fe2 03 etwa

’ ) P. H e rrm ann : Zeitschrift der dtsch.-geolo2. Ge
sellschaft, Bd. 58 (1906), S. 395/404.

2) P. H. Bates; Trans. Araeric. Ceramic. Soe. XV  

(1913), S. 443.
3) K . E n d e ll: Ueber einige feuerfestc Speziahnasse 

fur cbemische nnd raetallar<risehe Zweeke. Chem.-Ztg.

1915, S. 421/2.

34
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die Halfto bestiindig bleibt. Enthalten dagegen die 
Schmclzen iiber 6%  MnO, so bleiben sie znni 
groBten Teil beśtandig, nur etwa der aclite Teil 
zerrieselt. Aus den unter aussćhlieBlicher Ver- 
wendung von Petroleuin hergestellten Dlinnschliffen 

licB sich infolge von Undurchsichtigkcit nicltls 
Wesentliches unter dem Mikroskop erkennen.

Aus diesen Schmelżen gelit m it Sichcrheit 
hervor, daB der Zusatz von MnO oder ron 

MnO + Fe,Os (Fe O) den Zerfall des sonat 
stets zerriesełnden roincn Kalziumortlin- 

-ailikatcs verlunden.
b) „Synthetische.

Th o in a s r o h c i s e 11 s e h 1 a ■- 
cken1'. Der EinfluB von 
Manganoxydul auf; dier* v
wechselnde Tonerdomen- 
gen entlmltenden Hoeli- 
ofenschlackcn war daliach 
i n gleicher Weise zu stu- 
dieren. Es ist i schon oftęr': 

darauf hingewiesen wor

den, daB.stćigcndcr Ton- 
erdegchall die Bcst.indig- 
keit der Hoęhofenśehłaeke 

■erlioht. Ich getzte dalicr 
Mischungcn mit rd. 10,
15, 20% Tonerde und 
gleichbleibcndcu Magne- 

siagehalt von 5 % an.
Diesen Versucheu wur

den wechselnde Mengen yon Eiscnoxyd bzw. 

von ManganoSyduI oder'Mischungcn beider Oxyde 
zugcfiilirt. Die sorgfiiltig gemischtenProben wurden 

glcichfąlls in Plalinticgcln, die sieli iu Scliutzticgeln 
befanden, iu den groBen kcramischen 'Oefen der 
staatlicheii Porzellanmanufaktur Berlin bis 1450° 

erhitzt und laugsam, d. li. Mengen yon rd. 30 g. 
in 30 st von 1450" bis 20“ abgekiihlt. Die Proben 

wurden durch die ('liemikerkoininission analysierl. 
Die Ergebnisse der chemisehen und der von mir da
liach vorgenommenen petrographischen Analysen 

sind in Zaliicjitafci 0 zusamniengestellt.
Aus der Zahlentafel geht mit Deutliclikeit der 

groBe EinfluB des Tonerdegehaltcs auf die, 
Bestiindigkcit der Yersuchssehniclzcn hervor. 
Die Mischungcn mit 11 bis 13% Tonerde zerrieseln 
mehr oder weniger, seibst bei Zusatz von 3 bis 4 % 

Eisenoxyd bzw. Manganoxydul oder von beiden 
Oxydcn. Rteigt der Tonęrdegehalt auf 16 bis 17%, 
so wachst die BestShdigkeit, Die Mischungcn mit 
3 %  Mn O und 4 %  Mn O, 1 % Fe, 03 zeigen unter 

dem Mikroskop bereits keine uiugewaijdclten Meli- 
lithemehr (vgl. die Abb. 11 bis 15). Steigt schlieB- 
licii der Tonerdegcbalt auf 21 bis ,2.2 %, so erhalt 

man nur bestiindige Schlacken,
Aus' diesen synthcfisehen Yersuchen geht- ein- 

doutig hcrvor, daB die Bestandigkeit der Hoch- 
ofenschlacke m it steigendem Gehalt an 

Tonerde und Mangannxydul wuclist.

Der giinstige EinfluB von steigendem Mag- 
nesiagehalt auf die bestiindigen Schlacken ist 

aus Herrmauns Yersuchen zu sehlieBen. Er wird 
uBerdem durch die hohe Bestiindigkeit oberschlc- 

sischer Hochofenschlacken dargetan, die bei einem 
Magnesiagęlialt von iiber 10 %, der von dolomi- 
tischem Kalk herrulirt, fast stets bestiindig bleiben.

8. Folgerungen.

Aus der Priifung auf Wetterbestiiudigkeit der 

von mir seibst gesnmmcltcn Stiickschlacken wahrend

einer fast ftinfjiihrigen Lagerung im Freien, aus den 
chemisehen Analysen, aus den mit Hille minera- 

logisch-optischcr Untersuchungsverfabren an Diinn- 
schliffcn durchgefuhrtcn petrographischen , Ana
lysen,. ans den AnlaBvcrsuehen und den synthe- 
tischen SchmelzYcrsuchen lassen sich folgende 

Schlusse ziehen:
a) Verwittcrungsversuche; Priifung auf 

W etterbcstiiudigkeit. Die Beobaehtungen auf 

den von ipir bereisten Schlackenhalden haben ge- 
zeigt, daB der Zerfall der groBen Błocko in den ersten 

zwei Wochen eintritt und nur in seltenen Ausnahme- 
fiillen spiiter. Fiinfjahrigc Verwitterungsversuche 

im Freieii haben dic auch von nndern Forsehcrn ge- 
inachte Feststcllung bestiitigt, daB die Proben, die 

zwei 'Wochen bestiindig waren, es auch weitere fuńf 
Jahre blieben, wahrend zerfallende, wenn auch lang- 
sfam, weiter zcrfallcn. Dies spricht dafiir, daB der 

Zerfall nicht auf chemische Ursachen zu- 
riickzufilhreii ist.

-Mehrfach wurde yersucht, etwaige Umwiind- 
lungcn dlirch Behandcln der Hocliofcnschlackeh mit 
Dampf von 100\ mit Sauren .oder Alkalien oder 
INnlriunibikarbonatlosung bei gewolmlicher oder 

erhiihter Temperatur zum Zerfall zu bringen. Gutt- 
niann (Lit. 4 1915, S. 9,10) erhielt damit keirie 

siciieren Ergebnisse. B. Haas1) dagegen behauptetć, 
auf diesem Wege eine Yoraiissage bezuglich der-Be- 
stiindigkeit der Schlacken machen zu konnen, Dic

Zahlentafel 5. E in fluB  Ton F e jO , und  M nO an f zerrieselnde Kalziuni- 

o rth o s i l i  katschrnelzen.
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fliichtige Notiz enth&lt jedoch kein Zahlenmaterial, 

so daB ihrErgebnis zum mindesten ais voreiłig, wenn 
nicht gar ais verwirrend bezeichnet werden muB.

Bei derartigen Yersuchen ist es natiirlich denkbar, 

daB durch Osydation von FeO und Mn O bzw. von 
den entsprechenden Sulfiden oder durch Aufnahme 
von Wasser oder Kohlensaure durch Silkate eine 
Vo 1 u ni en ve rgr i) fi eru ng eintritt, die spater zum Zer

fall fiihrt. Es werden dadurch frcilich neuartige Be
dingungen geschaffen, die in dieser schroffen Form 

bei der praktischen Yerwendung gar nicht aufżu- 
treten brauchen.

Gerade zu dem letzten Punkt der Wasseraufnahme 
durch Silikatc hat man ein Analogon in der in der 
NaturhaufigbeobachtetenSerpentinisiernng der 
01ivinminerale, yon denen einige in den Hoch- 

ofenschlacken mit Sicherheit nachgewiesen sind 
(Lit. 3). Unter dem EinfluB der Feuchtigkeit und 
der Kohlensaure der Luft werden 01ivinminerale 
zu Serpentin umgewandelt, wobei sie Wasser und 

Kohlensaure aufnehmen und ihr Volumen stark ver- 
grofiem. Nach R. van Hise2) betragt diese Vo- 
!umcnvcrgroBeruug je nach dem Gehalt an Ca O, 

FeO, MnO in den 01iviumischkristallen 15 bis 30 %; 
Geologen sprechen von einer Schwellungsmeta- 
morphose, hervorgerufen durch diese Serpentini- 

sierung, die sogar zu gewissen tektonischen Sto- 
rungen Yeranlassung geben konne.

Es soli zugegeben werden, daB diese Yorgange 
vereinzelt vorkommcn und besonders durch ent- 
sprechende Behandlung im Laboratorium ausgelost 

werden konnen. Aus meinen Beobaehtungen ist je- 
doeh zu schlicBen, daB sie ziun mindesten sehr seiten 

sind und eino chemische Ursache fiir den Zer
fa ll der Hoe.hofonschlackcn im allgemeinen 
n icht angenommen werden kann.

Die vom Yerein deutscher Eisenhuttenleute*auf- 

gestellten Richtlinien fiir die Lieferung von Hoch- 
ofenschlackcn zur Yerwendung bei der Beton- 

bereitung (Lit. 9) bestehen also zu vollem Recht 
Im Verlauf von zwei bis sechs W'ochen wird der 
Zerfallsrorgang eingeleitet, weim er uberhaupt ein

tritt. Schlacken, die dann nicht zum Zerfall neigen, 
werden aueh spater bestandig bleiben. Etfalls 
vorkommende metastabile Gcfugebestandttalc be

sitzen eben eine auBerordentlich hohe relativo Stabi- 
łitat

Aehnliclies kann man in der Natur beobachtcn, 
wo zum Beispiel die bei gewohnlicher Temperatur 
metastabilen polymorphcn Mineralien des Kiesel- 

saureanhydrids, Cristobalit und Tridymit, bzw. des 

Titandioxyds, Rutil, Anatas, Brockit, geologische 
Zeitraume sogar in inniger Yerwachsung nebenein- 
ander bestehen konnen, ohne daB sie sich in die 
bei diesen Temperaturen stabilen Phasen umlagem.

! ) B. H aas: Rascho FcststoUung dor Zerrieaelungs- 
liiliigkeit von Hochofensehlacken. Tonmdustriezts;, 1917. 
S. 161 u. 162.

3) R. v an  H 'se : A Treatise on metamorpliism, 
U. S. Geol. SurT. ilonograplia. Bd. 47. Washington 1904.

Es sei auch erinnert an metastabile Phasen beim 
Stahl. Die metastabile Form des Martensits wurde 
von II; Hanemann1) in keltischen Waffen mit Sicher
heit nachgewiesen, die zwei Jahrtausende alt sind. 

Aus dem Gebiet der Metallograpliie und Mineralogie 
lieGen sich beliebige weitere Belege heranziehen.

b) Die chemische Zusammensetzung. Die 
statistische Betrachtung von 103 Ąnalysen ergab. 

daB im allgemeinen mit steigendem Gehalt an FeO 
und MnO die Bestandigkeit wachst.

Zur Erkiarung der bemerkenswerten Tatsache, 

daB der auBere Band ton groBen Schlackenblocken 
bestandig bleibt, wahrend der Kern zerrieselt, hiBt 
sich die vcrhfiltnism<iBig schnelle Diffusion von FeO 
und MnO in SiLkatsclmielzen heranziehen.

Die groBen Blocke sind langerc Zeit flussig. In 
diesem Zustande kann eine Seigerung eintreten. Wie 
ich in einer experimentellen Arbeit tiber Diffusions- 

erscheinungen in SiLkatsclmielzen bei hoheren Tem

peraturen2) zeigen konnte, diffundieren FeO und 
MnO ziemlich rasch. Es liegt nahe, daB diese Stoffe 
nach der kaltercn Zone, also nach auBen wandern. 
Dadurch wird die Kruste an diesen Stoffen ange- 
reichert, wahrend der Kern daran v era mit. Wie 

die synthetischen Versuche zeigten, nimmt die Zer- 
fallsneigung mit steigendem Gehalt an FeO und 
MnO bei sonst etwa gleieher Zusammensetzung ab. 

Derartige Blocke zerrieseln also im Innern, wahrend 
die ;iuBere Zone bestandig bleibt. Ais; Beispiel sei 
die Schlackenkruste Ph2 angefiihrt, die 10,3 % FeO 
enthielt, wahrend die andern Ph-Schlacken nur 1 
bis 2 % aufweisen. Auch die glasige Rinde RST 7 
hat 5,5 % MnO gegeniiber dem Durehschnitt der 

RST-Śchlacke yon 3,5 bis 4%  MnO. Es geniigt. 
daB FeO und MnO in die sonst zerrieselnden Silikatc- 
eintreten. Der absolute FeO-MnO-Gehalt ist. nicht 

allein maBgebend, da diese Oxyde ja auch ais Oxyde 
bzw. Sulfide gesondert auskristallisieren konnen, wie 

mehrfaćh beobachtct wurde, und die gefahrlichen 
Sihkate dann doch frei von FeO-MnO sich bilden.

Der hohero Gehalt an FeO und MnO 
konnte bedingt sein durch die Geschwiudigkcit 
des Durchsatzes von Erz und Zusehliiger 
durch den Hochofen. Es ist dies eine An
regung, die ich Herm Geheimrat Professor Mathe- 
sius verdanke. In denjenigen Hochofen, die in der 

Zeiteinheit mehr Erz je cbm durchsetzen ist weniger 
Zeit zur Vcrfiigung fiir die Reduktion. Deshalb 
konnen die Schlacken solcher Werke reicher an 

FeO und MnO sein ais diejenigen von Hochofen. 
Welche langsamer betrieben werden. Aus den 
Hochofenschlackemmalysen einzclncr groBer Werkr- 

geht die Wahrscheinlichkeit der Yermutung des 

Herrn Geheimrat Professor Mathesius hervor.
c) M ineralogische Uutersuehungen. Durch 

die petrographische Analyse war bei den unter- 

suchten Schlacken eine Voraussage moglich, ob sie

1) H. H anem ann : Intern. Zoitschr. f, Mctallogr, 

1913. IV , S. 2r, 1/2.
! ) K , E n d e li:  a. a. O.
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bestiindig bleibcn oder zcrfallen. Es gelang, kcnu- 
zeiclmende Gefiigebestandteile zu crniitteln und die 

wichtigsten optischen Eigenschaften festzulegen. Be- 
stiindige Schlacken enthalten meist unzersetztc Me- 

lilithe ais Ilauptbestandteile, wahrend in den zer- 
fallsverdachtigen bzw. unbestandigen Hochofen- 

schlacken dieMehrzahl derMeliLthe unter dem Mikro
skop Zerfallserscheinungen deutlich erkennen lfiBt.

Nur die mineralogiselie Untersuchung an Dunn- 
schliffen konnte dieses Ergebnis zeitigen, da śie 
allein im Gegensatz zu der metallographischen Unter- 

sucliungsweise an DiinnsehLffen im auffalleuden Liclit 
die Ermittlung optischer Eigenschaften zuliiBt. Auch 

der weniger Eingeweihte kann sieli leicht mit Hilfe 
der beigefugten Farbentalel 2, welche die fiir be- 
stlindige und fur unbestiindige Hophofensclilackcn 
kennzeiclmenden Gefiigebestandteile in den natiir- 

lichen Farben enthalt, selbst davon iiberzeugen.

d) AnlaBversuchc bei Temperaturen von 800 
bis 1200° zeigtcn, daB der weitere Zerfall von bereits 
im Zerfall begriffenen Schlacken zunimmt. Er ist 
zwar nicht auBerlich, sondern nur an Dunnschliffeu 
vereinzelt erkennbar. Der Zerfall der Schlacke wird 
demnacli durch entsprechendes Anlassen beschleunigt, 

was fiir die physikalisehe Ursache des Zerfalls spricht.
Bestandige Melilithe zcrfallen unter diesen Be

dingungen nicht. Auch dic verdiichtigen Melilithe 

zoigen eine relativ liohe Stabilitat. Es entspricht 
dies rollkommen den unter a gewonnenen Gesichts- 

punkten. Dic Veriinderung der Gefiigebestandteile 
durch Anlassen ist nur gering im Gegensatz zu allen 
Erfahrungen bei don Metallen. Dies liangt mit 

der geringen Wiirmeleitfahigkeit nnd Diffusions- 
geschwindigkeit der Sil.kate bei diesen Temperaturen 

zusammen. Die Allgemeingultigkeit der „Richt- 
linien“ , Absatz 2, wird dadurch aufs neue ais zu- 

treffend erkannt.
e) Synthetische SchmoIzversuche. Dic Be

deutung des Manganoxyduls auf das Bestandig- 
bleiben des KalkorthosiLkates wurde espcrimcntell 

nachgewiesen. Es genugt ein Zusatz von mehr ais 
6 %  MnO, um das Zerrieseln des KalkorthosiLkates 

zu verhindern.
Dic aus den chemischen Analysen (2) durch 

statistische Betrachtungen gewonnenen Folgerungen, 

daB mit steigendem Gehalt an MnO die Bestandig- 
keit der Stiickschlacken zunimmt, konnte mit Hilfe 

eigens zu diesem Zweck in Platintiegeln unter ein- 
wandfreicn Bedingungen d irgestellten „synthetischen 
Thomasroheisenschlacken" bestatigt werden.

Bei diesen Versuchsreihen wurde auch der Ein

fluB des hoheren Toncrdegehaltes auf die Bestandig- 
keit der Schlacken eindeutig festgelegt. Die gleich- 

zeitig rorgenommene petrographische Untersuchung 
der chemisch analysierten Schmelzproben lieB zum 
Teil die gleichen kennzeichnenden Gefiigebestand- 
teile erkonnen wie in den gewćihnliehen Schlacken 

(vgl. hierzu die Kleingefiigebilder St. u. E. 1920. 
12. Febr., Tafel.8, Abb. 8 bis 12).

9. Ergebnis.

1. Hochofenstiiekschlacken zeigen bei der Pru

fung auf Wetterbestaridigkeit im Zeitraum von fast 

fiinf Jahren keine weiteren, auBerlich oder 
mikroskopisch feststellbaren Umlagerungen 
infolge von Yerw itterung, sofern diese nicht 

in den ersten zwei Woehen eintreten odcr wenigstens 

eingelcitet sind. Eine chemische Ursache des 
Zerfalles ist nicht wahrscheinlich.

2. Statistische Betrachtung' von 103 chemischen 
Analysen liiBt erkennen, daB die S tab ilita t der 
Stiickschlacken zunim m t m it steigendem Gc- 

ha.lt an MgO. Al2 03, FeO und namentlich MnO.
3. Die petrographische Analyse ermiiglicht 

die gewiinschte Voraussage dar iiber, welche 

Hochofensclilacken bestandig blciben, und 

welche zcrfallen worden. Die Untersuchungs- 
verfahren uud die kennzeichnenden Gefiigebestand- 

teile fiir die bestandigen und unbestandigen bzw. 
zerfallsverdachtigen Hochofcnschlacken werden aus- 

fiihrlieh beschrieben und ais Farbbilder wieder

gegeben. Die statistische Betrachtung von 84 petro- 
graphischen Analysen von Hochofenschlacken-Diinn- 

schliffen zeigt dic hohe Sicherheit derVoraus- 
sage auf Grund des mineralogisch-optischen 

Befundes.
4. Durch Erhitzungsversuche konnte ilie Ge

schwindigkeit des Schla ckenzerfalles erhoht werden, 
was fiir die phys ika lisehe  Ursache des Zer
fa lls  spricht. Die relative Stabilitat von Iloch- 

ofenschlacken. dic beim Erhitzen mikroskopisch, aber 
nicht auBerlich wahrnelimbare Umwandlungserschei- 

nungen aufweisen, ist auBerordentlich hoch.
5. Unter einwandfreien Bedingungen in Platin

tiegeln durchgefiihrte Schmelzversuche von syn

thetischen Thomasroheisenschlacken er- 
brachten den Beweis fiir die statistisch errech- 
neten Folgerungen von 2, dal? die S tab ilita t 

der Hochofcnschlacken m it steigendem Ge

halt a n To ner de und namentlich Mangan o sydu l 

zunimmt.
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Arbeiten deutscher Eisenbau-Werke aus den Kriegsjahren 

1914 bis 1918.
Von H. Bij s en b erg in Dusseldorf.

(Forteetzung von Seito 232.1

Zw.«igleisige Eisenbahnbriicke uber die Maas am Bahnhof 
Charleville.

I  \er Ausbau der Briicke sollte erfolgen unter 
Benutzung der alten Pfeilerfundamente der 

gesprengten Steinbriicke, die mit 3 Steinbogen vou 
je rd. 25 m Stiitzweite fiir den TTebergang der 

Eisenbalm Charlerille—Givet gedient hatte. Bei 
der Auftragserteilung an die D o rtm unde r 

U n ion  am 28. Januar 1915 wurde zurBedingung 
gemacht, dafi das eine (rleis am 6. Marz und 
das zweifce (rleis ani ‘25. Marz in Betrieb ge- 

nommen werden konnte. Fiir jeden Tag der 
verspateten Inbetriebnahme war eine Verzugs- 

strafe von 500 M festgesetzt. Da bei der ge- 

stellten sehr kurzeń Bauzeit die scbJeunigste 
. Lieferung geboten war, wurden fiir die neue 
eiserne Briicke Blechtruger von 2,6 m HShe 

angeordnet, und zwar fur jedes Gleis eine beson
dere Briicke. Die Trager wurden einer anderen 
Briicke entnommen, die im Werk im Bau 
begriffen war und fiir die hier vorliegenden Ver- 
haltnisse mit geringen Abiinderungen yerwendet 

werden konnte. Wahrend in den heimatlieben 
Werkstatteii die Herstellung der Blechtrager mit; 
allen Mitteln heschleunigt wurde, wurden auf der 

Baustelle die Trummer der zerstorten Briicke weg- 
geraumt, die alten Steinpteiler wieder soweit auf- 

geinauert, daB ihreOberkantehochwasśerfrei lag, 
und die alten Widerlager zur Aufnahme der eiser- 

nen Briicke hergerichtet. Ais Ersatz fiir das uber 
Hochwasser liegende Pfeilermauerwerk wurden ei- 

sernePfeilervorgesehen. So wiediese Arbeiten eini- 
germafien tortgeschritten waren, wurde mit dem 
Aufstellen der Riistung fiir den eiseruen Ueber- 

bau begonnen. Zunachst wurden holzernc Pfilhle 
in das FluBbett der Maas gerammt und darauf 

die Oberriistung aufgebaut (vgl. Abb. 18). Die 
Haujntrager einer Briicke wurden in zwei Halften 
angeliefert, von denen jede etwa lO twog. Zum

Einbau diente ein Rabmenkran von 10 t Trag- 
kraftj der auf dem Geriist lief. Um eine Briicke 
.sofort nach Fertigstellung fiir den Bahnbetrieb 

freigeben zu konnen. wurde der Kran so hoch

Abbildung 1S. Zwoigleisige Eisenbahnbriickc 

in Cbarlerille im Bau.

und breit Yorgesehen, dali er das erforderliche 

Lichtprofil fiir doppelgleisigen Betrieb frei hielt. 
Zum Abladen der scliweren Trager stand ein 
ebenfalls fahrbarer Rahmenkran von 10 t Trag- 
kraft zur Yerfugunsr. Die Ahnietung der Briicke
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18. -Milrz waren die Arbei- 

ten so weit gediehen, dafi 
die zweite Briicke ebenfalJs. 
in Benutzung genommen 

werden konnte. Die Probe? 
belastung. land am 19. Marz 
statt. und fiel zur Zufrieden- 
Uclt aus. Hacharbeiten, wie 
Anbringen der Laufstege und. 

des Gel ;'tnders, f  iill ten die Zei t.

Abbildung 19. Zwoigleiśige Kincnbalmbru<;ko in (’lmrluvill<\ ^'s Z,1B1 -‘i’- Marz aus. Nach
Fertigstellung erhielten die

erfolgte mit.'Preflluflnietung aind das Aufreiben Hriicken noch einen zweimaligen gran en Oel-

der Nietlocher mittels elektrisch betriebeuer farbenanstricli. Es erfolgte sodann das Yerladeii
Aufreibcinaschinen. Die Erzeugung der PreBHift der Gerateund Werkzeuge, der Ramnie, Pon-
und des elektrischen Stromes "geschah in einer tons usw.,'sowie der Ahbruch des Geriistes, de|r

fahrbaren kombinierfen Kompressor- und Dynamo- am 18. April beendet war. Die dem ausfiihreri-
-Anlage, die ihren Antrieb durch einen 35-PS- den Werk gestellten Fristen wurden also noch
Benzolmotcrr erliielt. Mit .dem Bau des. Geriistes . wesentlich untersehritten. ___ _ i
wurde am 9. Februar 1915 hegonnen: am l il. F.e- , . Das Gepmtge\\;icbt der Briicke betriigt rd.

bruar waren die: Geriiste in der ersten iinfcen 410 t. iiie in 30 Tagen "eińgebaut waren, d. i.
Oeffnung fertig und die Krane aufgestellt. Da,s >auf den Tag rd. 14 t.- Beschaftigt waren auf

• - Afe: Sriżcke '  •' - ‘ ’ 4 ̂  ■

. ■■ L T ... -A ■ ------- ;;--—  ---  — —. — — ■ -:r. — — ■

im

Abbildung 20. Ei*cnbiilmTirUvk™in AmAmiap:

Einbauen des Hauptiriłgers begann ani 2*2. Fe
bruar und wariam 27. Februar beendet. In der 

Zwischenzeit waren die eisernen Joche auf dęn 

Pfcilern aufgerichtet worden. so dali die Briicke 
ani 3. Marz in ihre Lager abgelassen werden 
konnte. Der Yerband war bis zum 4. Miirz 

eingebaut und abgenietet. ebenso die StoBe der 
Haupttrager. Am gleichen Tage wurdenSchwellen 
und Schienen fertig yerlegt. so daB am 4. Marz 

die Briicke iibergeben werden konnte.
Im AnschluB an die erste Briicke wurde so

fort die danebenliegende aufgestellt. Schon am

der Baffstelle durclischnittlich 39 Mann. Abb. 19 
gibt eine, Ansicht der tertigen Briicke wieder.

Eingteisige Eisenbahnbrucke in Aneharops.

Diese Briicke sebneidet die Maas auBerordent

lich spitz. Die Schienen liegen fast 20 m iiber 
derFluBsohle und rd. 17 m uber dem Mittelwasser- 
spiegel, Beiderseits scblieBen sehr starkę Krum- 
mungen an und unmittelbar dahinter Tunnels, Der 
der G utehuffnungsh iitte , Oberhausen, iiliertra- 

gene Ausbau sollte vorerst nur eingleisig erfolgen 
und bis zum 6. M3rz 1915 rollendet sein. Die Licht-
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weiten der fiinf schiefen Gewijlbe der gesprengten 

Briicke betrugen rund 30 m, womit sicheineGe- 
samtlange des Bauwerkes yon 165 iii zwisehen den 

Widerlagern ergibt. DieGewolbe waren in einzel- 
nen Ringen gemauert worden, dereń Ycrsetzung 
der schiefen Lage der Briicke ontspracli. Wie aus

Abbildung 21. Roste der Eisonbahnbriioke in Anchamps.

der geometrischen Lage des zerstiirten Bauwerkes 
(Abb. 20) ersichtlich, waren die beiden mittleren 

Pfeiler zerstiirt worden. Dadurchgelangten die drei 
mittleren Gewijlbe zum Einsturz, die Briicke war 
auf 100 m unterbrochen, Di& Absturztriiinmer 
lagen wirrdurcheinander im Wasser und steigerten 

die an und fiir sieli sebon starkę Stro
mung ganz bedeutend Der yerursachte 
Stau betrug zeitweise bis zu 1 ni.
Die beiderseitigen Endgewolbe waren 

zwar steliengeblieben, sie hatten aber 
durch die Sprćnguńg so stark gelit- 
ten, dafi sie zur Aufnahme vou Lasten 

nicht mehr in Frage kamen. Sie 
muBten daher vor Inangriffnahme 
weiterer Arbeiten auch umgelegt 
werden. Das Triimmerfeid mitten im 

relficnden Strome wurde dadurch noch 
mehr vergroBert. Die Tiefbauunter- 
nehmung Griin & Bilfinger unternatim 

zunilchst die Sprengung der Gęwolbe.
Es wurden Locher iu die Leibungen 
der Gewolbe gebohrt und die Spren- 
gungen mittelst Gelatin - Astralit 

durchgefiihrt. Abb. 21 zeigt die Bau- 
stelle uach IJmlegung des rechtsufri- 
gen Gewolbes. Die weitere Reihen- 
folge der Arbeiten war nun: ra-

sclieste Entfernung der alten Gewoibetrum- 
mer aus der Bruckenaclisc, Herrichten der End- 
widerlager zur Aufnahme der neuen Briicken- 
triiger, Schlagen der Pfahljoche fiir die neue 

Briicke und nacbtrilgliches Hocbiuauern der 
alten Pfeiler bis iiber Ho ch wasser. An ein Auf- 
mauern der alten Pfeiler zum Aufsetzen von 
eisernen TrJigern war bei der kurzeń zur Ver- 

fiigung stehenden Zeit nicht zu denkęti. So ent- 
stand der auf Abb. 20 unten dargestellte Neubau 
mit 11 Bleehtriigerofuiuugen auf gerammten Eisen-

pfahlbundeln. Die Stiitzweiten wurden zu 16,5 m 

und die Breite der Pfeilerfiifie zu 5 m ge- 
wahlt. Auf diese Weise yermied man noch 

gerade die Fundamente der alten Pfeiler. Die 
neue Briicke besteht aus mijglichst einfachen 

Bauelementen. Sie sind den Bedingungen der 

preufiischen Staatsbahnen ent- 
sprechend bemessen; ais Bela- 
stuug wurde der Lastenzug B 
in die statische Berechnung 
eingefiihrt.

Die Pifaliljoche der neuen 
Briicke bestehen aus einem 
Biindel senkrecht gerammter 

Differdinger Trager Nr. 28 B, 
die oben durch kraftige Kreuz- 
und Querzangen verbundensind. 

Da der Untergrund stark felsig 
ist. und die Pftlhle daher nur 
geringe Eindringtiefe zeigten
—  die Hohe der aufgeschich- 

teten Fels- und Mauertriimmer schwankte zwi- 

schen 1 m und 2,5 in — , da aufierdem die 
Stromung durch die vielen PfahlbOndel stark 
vergroBert wurde, erschien es den bauaus- 
fuhrenden Firmen bedenklich, die Pfjlhle allein' 

stehen zu lassen. Man entschloB sich. die Pfahl-

Abbildung 22. Baustelle ia Anchamps.

biindel zu ummantelu und die Ummautelung von 
der tiefst erreichbaren Stelle bis unter die unteren 
Pfahljochzangen hochzufuhren. Zu diesem Zwecke 

streifte man Bleclimttntel von rd. 2 m Durch- 
messer tiber die geschlagenen Pfahle uud fiillte 
den Zwischenraum bis oben mit Zementbeton aus. 

Auf die Pfahlbiindel setzten sich die Pendeljoche 
(Abb. 20, Q.uerschnitt), auf diesen lagerten die 
Blechtrager, die unmittelbar dieFahrbahn trugen. 
Die Blechtrager, je zwei unter einer Schiene, 

hatten 1,2 m Holie. Sie waren iiber den Pendel-
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jocben gekuppelt und an den Widerlagern aa 
einem Betonklotze verankert. Der Ausdehnung 

infolge von Wilrmeschwankungen wurde durch 
Anordnung eiuer Auagleichsfuge iiber dera sechsten 
Jocnfe Rechnung getragen.

Die Aufstellung war nicht einfach. Die Bau- 
teile konnten mit der Bahn nur bis zum Bahn- 

hof von Vireux, etwa 30 km unterhalb Anchamps, 
befSrdert werden. In Vireux wurden sie ausge- 
laden und mit Lastkraftwagen oder dem Schlepp- 

schiff weitergebracht. Zu letzterem Zweckę muB
ten erst eine Pionierbriicke geitndert 
und zwei Maasschleusen in Ordnung ge- 
bracht werdon. Erst am 11. Februar 
1915 abends langte das erste Schiff mit 
den Pfahlen und Geruten an der Bau- 
-stelle an. Durch Tag- und Nachtarbeit 
muflte nun der Bau mit allen verfiig- 
baren Mitteln rorwilrts getrieben wer- 

•den. Das Aufrichton der Pendeljocbe (• ;>- /  
und Briickentrilger erfolgte durch freien 
Yorbau (Abb. 22). Einfabrbarer Durch- 
-schleusekran trug an seiner Spitze einen 

Ausleger. Mit diesem wurden diePendel- 
pfeiier von Scliiffen auf der Maas boch- 

.gęlbben und auf die Pfahljoche ge
stellt. Dann wurden die vom Wider- 

lager herangerollten Blechtrilgerpaare 
mittels der im lnnern des Schleusen- 
kranes laufenden Katze gefaflt, yorgefahren 
und auf das Pendeljocb abgeset.zt. Ein zweites

Blechtragerpaar diente dabei jeweils binten
ais Gegengewicht fiir den Lastenausgleicb. Die 
Yorriclitung bat sieh auBerordentlich bewahrt.. 
Es war ohne weiteres moglich, inindestens jeden 

zweiten Tag eine Oeffnung der Briicke aufzu- 

■stellen. Gegen Ende des Baues. ais die Zeit 

■aufierordentlich drilngte, wurde es sógar erreicht, 
zwei Oeflnungen innerhalb 24 Stunden einzubauen. 

Dabei arbeiteten die Leute .bis zu 17 Stunden 

tiiglich.
Dic Witterung war wahrend des ganzen Baues 

■denkbar ungilditife. KeinTSaSycrging ohneRegen.

Die Wege waren grundlos. Spiiter trat- noch 
Schneetreiben und starker Frost mit Eisbildung 
liinzu. Sehr schlecht war die Unterbringutig der 
70 Leute im kleinen Weiler von Anchamps, sehr 
schwierig ihre Yerpflcgung. Viel Aufentbalt 

brachte die sclilechte Stellung der geschlagenen 
Pfahle. Durch den triimmeriibersaten Untergrund 

iiefen die meisten beim Rammen sebief und ver- 
drehten sieh nach allen Richtungen, so dafi man 

seine liebe Not hatte, die Zangen einigermaflen 
sitzend anzubringen. Mehr Zeit, ais angenotnmen,

Abbildung 23. Eingleisige Eisenbabnbriieko in Anchamps.

ging auch durch die schwierige Raumung des 

FluBbcttes rcrloren. So war der Bau zeitweilig 
in recht verzweifelter Lage, und es freborte der 

ganze Gleicbmut eines erfahrcnen Baustelleń- 
leiters dazu, um die Arbeit trotzdem erfolgreich 
weiterzutreiben und die Arbeiter zusammenzu- 
halten. Die Fertigstellungsfrist wurde auch um 
acht, Tage iiberschritten. Der letzte Bauzug traf 

am 11. Marz aus der Hcimat in Vireux ein, 
er brachte die Solnvellen und den Belag der 
Briicke. Die Probebelastung des neuen Bauwerkes 

(Abb. 23) fand am 18. Marz statt mit durchweg 
guten Ergebnissen.

(Fortsetzung folgt.)

Umschau.

Neugestaltung des Hochschu.wesens.

AnliiBIich dea ersten allgemeinen dcutschen Studenten- 
tiiges in Wurzburg, Juli 1919, hatten die Yertreter der 
Studentensehaften der Teehnischen Hoehsehulen und 
Rergakadomien in besonderer Sitzung den „Verband der 
Teehniohen Hoehsehulen und Bergalcademien“ gegriindot. 
Auf dieser Sondertagung der Techn schcn Hoehsehulen 
und Bergakademien wurde allseitig die unbedingte Not- 
wendigkeit einer Neugestaltung des Studiums an diesen 
Hoehsehulen anerkannt, ebenso die Notwendigkeit einer 
Yereinheitliehung der Studienpliine uud Prufungsbestim- 
muftgen fur alle deutschen Hoehsehulen, da dere.i bis- 
herige Yersehiedenheit es dem Studierenden der tecli- 
nischen Wissenschaften fast zur Uumoglichkeit msche, 
die Hochschule zu weehseln. Es wurde beschljssen, an

ra i.,.

den einzelnen Hochseliulen Reformaussch usse zu schaffen, 
die auf einer Tagung im  November dic Ergebnisse 
ihrer Arbeit austauschcn und zusammenfassen sollten. 
Diese H ochsc liu ltagung  fand in D resden vom  27. 
bis 30. No vember 1910 statt. Zu der Tagung waren 
aufJer den Yertretungen der Studentenśchaften eiiie groBe 
Anzsiil von Profcssoren und Yertreter der Industrie cr- 

sćhiencn.
Wer erwartet hatte*auf dem Progtatnm der Tagung 

eine ausgesproehene Werbung fur die Rogenannte Ried- 
lersche Hochschulrefonn zu finden, sah sieli zunachst 
enttauscht, Nafch einleitenden Ansfuhrungen vOn Pro
fessor Dr. Krause Dresden (Vorschlage zum Ausbau der 
mathcmatisch-naturwissenschaftlichon Abteilung), liielt, 

Professor S5r.'3nQ- H e y d e b r o e k , Darmstadt, nach- 
stehend wicdergegebenen Yortrag:

30
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Zur Reform der Studlenpiane an Teehnisehen 

Hochschulen.

Bei cler Reform der TechniSchen Hochschulen handelt 
es sich nicht darum, einer bestehenden Fachschulo eino 
etwas andere Organisation zu geben, sondern darum, dic 
Bedeutung der Teehnisehen Hochschule ais eines gleich- 
wortigen Volksbildungs-Instituts neben der Uniyersitiit 
wieder ins riehtige Licht zu riicken. Dar iiber zu der stu- 
dierenden Jugend aller Teehnisehen Hochschulen zu 
s próchen, ist von besonderor Wiehtigkeit, deun wir mussen 
tteuto die Jugend ausbildon, von der wir hoffen, daB sie 
uns den neuen Staat, das neue Deutsche Reich bauen wird. 
Wer die Jugend hat, hat dio Zukunft! Niemand, welcher 
Parteirichtung er auch angehort, wird heute leugnen 
konnen, dali die Generation, die sich jetzt dem Altor 
niihert, versagt hat und noch yorsagt, wenii man auf dio 
trostlosen Partei- und Personlichkoitsyerhultnisso im 
Staatsleben sieht. W ir haben auf allen Gebieten vor und 
wahrend des Krieg.es tuchtige Faohleute gohabt, wir haben 
gearbeitet wio kaum ein Volk der Erde, und doch dieser 
Zusammenbruch. Waru tu ? Weil es uns nicht gelungen ist, 
dio gemeinsame ReSultierorido aller Krafte im Volks. 
und Wirfaehaftsleben zu finden. Die schaffenden Krafte, 
die aus dem geistigen Kern unseres Volkscharakters lier- 
vórgegangen sind, waren nicht gleich gerichtet, sondern 
strebten auseinander. Wie ein ungeheurer RiB zog sich der 
Klassengegcnsatz zwisehen Biirgertum und Arbciterstand, 
zwisehen Kapitał und Arbeit durch unser ganzes Volks- 
leben. Die Technik, in dereń glanzyollem Aufschwung 
wir uns oft bowundernd und oft zu sol bstgefiillig be- 
spiegelt haben, hut durch die immer weitergreifende 
Mech an is ie ru  ng des Volkslebens diesen Zerstorungs- 
prozeB immer "woiter entwiekelt und unter den gesteigerten 
und potenzierten Wirknngen des Krieges zum AbschluB 
gebracht. Es fohlten die, Manner an der Spitze, die den 
inneren Wcrdegang eines so ontwicklungsfiihigen Volkes 
7.11 meistern yerstanden.

Die Technik ist nicht nur ein Beruf.sfaeh, eine reino 
Technik (in dem anderen, mechanischen Sinne des 
Wortcs), sondern sie ist der wichtigste Kulturfaktor heute. 
Unser ganzes geistiges, wirtschaftliches und staatliches 

Leben wird von der Technik bis in dio tiefsten Tiefen durch - 
setzt und fortwahrend umgemodelt. W ir mussen uns dnr- 
iłber klar sein, daB die Arbeit des Ingenieurs nicht um- 

schrieben ist m it der naturwisseuschaftlichen, mathe- 
matischon Tatigkeit des Griiblers.und Forschers im  Labo. 
ratorium, nicht m it der gestaltenden, formenbildenden 
Arbeit der Baumeisters, Konstrukteurs und Kunstlers, 

dem eigentlichen Bauen (siche Schenk), sondern daruber 
immer wieder hinausgreift in die Organisation von Ge- 
sellschaft und Verwaltung, in die Behandlung uud das 
Wirken groBer Arbeitsgemeinschaftcn, seien sie nun 
priyatwirtschaftlieher, gemeinwirtschaftlicher oder staat- 
licher Natur.

Jede Ingenieurtatigkeit ist in sich und in ihren Wir- 
kungen immer eine so z ia ło  Arbeit; sie fiihrt immer wieder 
hincin in die gesamte Volkswirtscliaft, in die feinsten und 
empfindliehsten Neryenstromungen des Volkslebens. Sie 
ist unlosliehyerknupft mit der gesamten Yolksentwicklung. 
Ingenieuro erziehon heiBt daher nicht, einen fur sich ab- 
geschlossonen Faehmcnschen ausbilden, sondern geistig 
hochstehcnde Menschen zu erziehon, die den Geist und das 
Wesen ihres Berufes im  innersten Herźen spGren und sich 
der ungeheuren Verantwortung bewuBt sind, die ihnen ge

rade in  diesem Bemfe gegeniiber dem Volksganzen auf- 
erlegt ist.

Schiller;

Das ist ja, was den Menschcn zieret,

Und dazu ward ihm der Vorstand,
DaB er im innern Herzen spuret,
Was er ersehafft m it seiner Hand.

M. M. yon Weber; Erziehet ganze Menschen, dann 
macht ihr aus ihnen ganze Techniker.

Darum muB das Bildungsprogramm der Hochschule sc- 
weit gosteckt werden wie nur irgendein anderes. Es muB- 
, u n ivo rsa l‘ sein. Es liegt heuto dio groBo Gefahr vor, 
daB die Technische Hochschule zu einer eigentlichen Fach
schule besserer Art herabsinkt, wenn sie es nicht schon 
ist. Nicht, ais ob der allgemcine Bildungswert der Gebiete,. 
die wir lesen, sich nicht neben denen der Medizin, der Pliilo- 
logie, der Jurisprudenz usw. sehen lassen konnte. Auch

• dieso Fakultaten bilden Fach menschen aus. Aber dio Art. 
w io wir es treiben, ist yerkehrt. Wir yernackliissigen in. 
unseren Organisationsformen .dio gem einsam en Ge- 
sichtspunkte des Gesamtumfanges der Technik. Wir zer- 

reiBen ihren engen Zusammenhang m it der Volkswirt- 
schaft und den iibrigen Goistoswissenschaftcn; Wir 
zwingen dio Studenten in fiinf Abteilungen in  eine ver- 
yielfaltigtc Zahl yon Spezialitaten hincin, in denen wir 
ihnen nur zum Toil wirklich technische Allgemeinbildung. 
hiiufig aber nurreine R o u tin o  bei bringen. W ir gange ln  
den Studenten vom ersten bis zum letzten Tage. Ais tuch
tige Fachleute, die wir uns einbilden zu sein, wissen wir es 
natiirlich ganz genau, wie wir ihn in jedem einzelnen Fach 
ausbilden mussen. Deshalb belasten wir ihn m it Studien- 
arboitengenau yorgeschriebener Richtung incinemsolehen. 
Umfange, daB er nicht rechts nnd nicht links sieht und nur 
ein Ziel vor Augen hat: das Examen.

Es ist ersehreekend, zu sehen, wie auch die reifere 
studęntische Jugend, die den Krieg hinter sich hat, in  
einem Materialismus und Meehanismus des Studiums be- 
fangen ist, der sie geistig yollig yerodet, und der nur einen 
Sinn kennt: irgendeine , Berech t ig u n g 1, irgendein
Diplom —  zur Not etwas Wissen — , «ber kein eigcntlichcs 
Studiereu, keine Ausbildung zum Konnen, keino Per- 
son lich  ke itsb ild ung .

Ich yerkenne keinen Augenblick die schwere wirt- 
seliaftliche Lage yieler Studenten in der heutigen Zeit, 
aber m it solehen Mannern bauen wir unseren Zukunftsbau 
nicht auf festes Fundament.

W issenschaftlich  erziehen heiBt nicht nur in die- 
tiefsten Tiefen irgendciner Forschung hinabsteigen, son
dern den Studenten lehren: gegeniiber den Dingon einen 
sclbstandigen Standpunkt zu bewahren, den freien Durch- 
bliek zu erringen. Nicht yersinken im Stoff, im Fachlichen, 
sondern ihm gegeniiber yorurteilslos dio Perspektiye zu be- 
halten, ihn kritisch zu betrachtcn, zu behandeln und zu 
formen lernen.

Das konnen wir nur erreichen, wenn wir schon im  
Studium die Sei hst yera n tw o rtu  ng des Studierenden 
wecken, ihn zwingen, sich nicht nur m it dem Unterrichts- 
s to ff , sondern aueh m it der Methode, dem Aufbau seiner 
wissensehaftlichcn und -kunstlerischen Ausbildung sclbst- 
yerantwortlich zu bcfassen. Dazu muB er Bewegungs- 
freiheithaben, zcitlich und stofflieh! Mit Studierenden, die 
yom ersten bis zum letzten Tage nach einem gcdruckten 
Stundenplan arbeiten, ist- duł* nicht zu erreichen. Sie ge- 
winnen niemals einen Standpunkt gegenuber ibrem Stu
dium, auch nicht gegenuber ihrem Lehrer.

Eine solehe Selbstbetatigung setzt eine gewisse Re ife  
yoraus. Darum wollen wir den Studierenden"zuniiehst 

durch einen sorgfaltig durchdachten Unterbau des Stu- 
diums in die geistige und wissenschaftliehe Sphiire seines 
Berufes zwangliiufig einfiihren. Hat er dieses Fundament 
unter sich, so soli er selbst Bausteine und Trager aufeinander 
fugon helfen. W ill man wirklich Q u a lit iite n  erziehen, 
so muB man in d iy id u a lis ie re n . Der Ingenieur ist nie, 
wenn cr wirklich schopferiscli ist, ein ,Sozialist* in theo- 
retischem Sinn, er bleibt immer ,Indiyidualist‘ wie der 
Kunstler. Darum freie Bahn fur die Zusammensetzung 
und den AbschluB des Studiums in der Oberstufe.

Die ubertriebene Wiehtigkeit der Faehabtcilungen mit 
ihren Sonderdiplomen muB demgegeniiber erheblich her- 
abgcschraubt werden. Hundertffdtig ubergreifen und uber- 
dccken sich die Stoffgebiete, die wir kunstlich in den 
Prufungsyorschriften sezieren. Kaum oin wirklich.schop- 
ferischer Ingenieur der Praxis wurde mit sei nem Arbeit*-- 
gebiet in eines der bestebenden Sehemata hineinpassen.
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Niclit an seehs, oolit Gebieten nebeneinander soli das 
eigentliche Wescn der Ingcnieurtiitigkeit gelernt, das 
Konnen gebildet werden, sondern an wwiigen, aber an 

denen griindiieh, yertieft und yerantwortlidi.
Was wir dadurch an Zcit gewinnen, wollen wir den 

selion gekonnzeiehneten gemeinsameu Aufgaben der 
Technik zuwenden. Den groBen zusammenhimgenden 
Fragen wio der Energieyerwertung, dem Vcrkehrswesen, 
dem Stadtebau, der chemisenen Technologie und wio die 
groBen Sammelgebiete alle JbeiBen mogen. In  zweiter 
Linio der W irtschu fts leh re  m it besonderer Bctonung 
der soz ia len  Fragen, und nicht zuljtzt don allge- 
meinen Wissenschaften, Philosophie, Soziologie, Ge- 
Bchiclite, Staatsbiirgerkundo usw. Allen denjenigen gei- 
stigen Grenzgebieten, mit denen wir die Briicke sohlagen 
wollen zu don anderen geistig scliaffenden Sehiehten un- 
seres Volkcs, zu den anderen Bildungsstatten, Uniyersi- 
taten, zu den Volkshochscliulen, aber auch zu allen den 
geletigen Stromungen, die un8erVolk in seinen Tiefen dureh • 
ziehen, damit wir uns wieder gegenseitig yerstehen lernen, 
damit das Gemeinsame, das ja doch unycrgiinglieh in 
unserer Volksse<;le, unserer spezifiseh deutschen K u l
tu r  sclilummert, dio Einheit ungeheurer sittlieher und 
geistiger Krśifte, dio im deutschen Yolke je mehr erwachen, 
je mehr es iu Not' ist, herausgezogen und zusammengefaBt 
werden konnen. Dafi a lle  Klassen unseres Yblkes, alle 
seine Staninie wieder einheitlich denken und fuhlen lernen 
und sieh der unyergiinglichen Werte der nationalen Kultur - 
und Geisteswelt freuen lernen. DaB der Fartikularismus, 
nicht nur der po lit ische , sondern auch der wirtsehaft- 
liclio und der berufliclie der Stiinde und Klassen ver- 
schw inde t zugunsten eines einheitlichen, starken Tolks- 
und StaatsbewuBtseins! j

Aus diesem Gcist herans, ni. H ., wollen wir die Reform- 
yorsehlage, die ich Ihnen in  kurzeń LeitaStzen unterbreite, 
verstanden sein. Es ist nicht meino Absieht, einer be
stimmten Methode des Untcrrichts, einer bestimmten 
Richtung, von der so viel gcfSpVoclien wird, das Wort zu 
reden. Dariiber liefie sich yielcs sagen. Was ich bczweeke, 
ist zunachst das, aus dem bestehenden Schema heraus eine 
neue Form zu finden, die jeder yeriiunftigcn Methode. 
sowohl des Lehrers wie des Studierenden, freien Raum und 
Entwieklungsmoglichkeit liiBt. W ir wollen da niclit ein 
Schema durch ein auderes ersetzen. Wir wollen auch nch t 
eine Hoehsehule der anderen gleichmachen, wir wollen 
auch da ruhig individualislcren, soweit es sich m it der 
Freizugigkeit des StudiumB und den Anforderungen des 
Lebens yertragt. Wir wollen aber auch nicht allcs yon der 
Hoehsehule, von der Einrichtung, von dem Lehrer er- 
warten und yerlangen, sondern dem Studierenden sein 
yolles MaB der Mitarbeit und Mityerantwortung zu- 
schieben. Seien Sie sich immer klar dariiber, daB in heu- 
tigen Zeiten mehr denn je ein Jeder Trager seines eigenen 
Geschickes und wir alle Triiger der Zukunft unseres Volkes 

»ind.“
Die Lcitsatze wurden dann zumGegenstand eingehender 

Beratungen in den Fachsitzungen der einzelnen Abtei- 
lungen gemacht und darauf nochmals in der SchluB- 
sitzung in der endgultigen Form naeh mancherlei Kur- 
zungen durch YcrsammlungsbesehluB ais . ,D resdener 
L e its a tze " angenoinmen.

Die Yersiunmlung forderte, unabhangig yon der Frage, 
ob der gesamte Hochschuluntcrricht einer grundsatz- 
lichen Umwillzung yon padagogischen Gesichtspunkten 
aus bedarf oder auf den Boden einer neuen Lehre gestellt 
werden muB, die sofortige Inangriffnahme einer Hoch- 
schulreform im  Rahmcn der bestehenden Ordnung, lm 
wesentliehen auf Grund der folgenden Lcitsatze:

1. Es herrscht Uebereinstiminung daruber, daB der 
mit dem Vorexamen abschlieBcndc Unterbau obligato- 
rischen Charakter haben uud im  Interesie der Freizugig
keit der Studierenden an allen Hoehschulen moglichst 
gleichwertig gestaltet sein soli.

2. Es ist dahin zu streben, daB die esakten Wissen- 
łehaften, Mathcmatik, Mechanik usw., imengen Zusammen-

lmnge m it der Fachwissenschaft gelehrt werden. Dazu 
soli nach Mogliehkeit bereits in  der Unterstufe eine ver- 
stiirkte Einfiihrung in die grundlegenden Gebiete des Fach- 
unterrichts stattfinden, im  Zusannnenliange dam it der 
mathenmtiseh - naturwissenschaftliclie Unterricht ebenso 
auf den grundlegenden Teil besehriinkt werden. Auf 
den selbstiindigen systematischen Aufbau und gefestigteu 
Besitz dieser grundlegenden Ausbildung muB der grófito 
Nachdruck gelegt werden. Der yertiefte Unterricht in 
diesen Wissenschaften ist ais Wahlfach in die Obcrstufe —■ 
auch wieder im engen Zusammenhang mit den dort be- 
handelten technischen Froblemen — zu yerlegen.

3. Das Studium in der Oberstufą soli nacli Moglich keit 
nur w ah lfre ie  Fiicher enthalten; dio Zusammenstellung 
und Ueberwaehung geordneter Studiengiinge aus diesen 
Wahlfachern soli yom Lehrkorper in geeigneter Form 
ausgeiibt werden.

4. Es soli grundsatzlich die Zusammenstellung~eines 
Studienganges sowie yon Prufungsprogrammen aus 

Fiichern yerschiedcner Abtcilungen gestattet werden.
5. Um die Bearbeitung der wiehtigen Grenzgebicte 

der yerschiedenen bisherigen Fachabteilungen zu erniog- 
lichcn und neben dem spczicllcn Fachstudium den Ueber- 

■ blick uber die groBen zusammenhiiugenden Fragen der
Technik zu ermoglichen, wird folgende Neugruppierung 
des Unterrichts in den Berufsfaohern der Oberstufe vor- 
gesehlagen.

Jedes Hauptfach wird in eine elementare gi'undlegende 
Vorlcsung im ersten Teil und eine spezielle Faehyorlesung 
im zweiten Teil gegliedert. Der grundlegondc Teil entlialt 
eine allgemeinc Uebcrsicht uber das behandelte Gebiet 
und soli so gehalten sein, daB ihn a u c h  Studierende ver- 
wandter Abtcilungen mit entsprechcnden Vorkenntnissen 
horen konnen. Naeh Mogliehkeit sollen diese Vorlesungen 
in bestimmten Fachgruppcn durch die beteiligtcn Fach- 
professoren so gegeneinander abgestiinmt werden, dali 
sie zusammengefaBt eine einbeitlichc Darstellung groBer 
teehnischer Gebiete und Zusat^imenhange ermoglichen 
(etwa im  Sinno der Riedlerschen Yorschlage); in  diese 
Gruppierung konnte auch dio Oberstufe mathematiseher 
oder naturwisscnsehaftlicher Facher einbezogen werden, 

desgleichen dic Hauptfachcr der Wirtsehaftslchre. Solche 
zusammenhangende Darstellungen sind auch aus yer
schiedenen Abteilungen zusammenzufassen, daB sich yon 
selbst gcsehlosseno Studiengiinge iiber die wieh.tigsten 
Grcnzgebiete ergeben.

6. Neben dem Fachstudium ist wahreiul dess ganzen 
Studiums Gelegenheit zur Ausbildung in yolkswirtsehaft- 
lichen, priyatwirtschaftlichcn und allgemeinen Bildungs- 
fiichem zu geben. Wegen der groBen Vielseitigkeit dieser 
Gebiete eiupfiehlt es sich nicht, dieselben in ein festes 
Studienprogramm einzuarbeiten; es soli yielmehr den Nei. 
gungen des Einzelnen weitester Spielraum gelassen werden. 
Unbedingt erforderlieh ist aber der Nachweis erfolg- 
reichen Studiums mindestens in je einem Faehe der oben- 
erwahnten Gebiete. Die Kenntnis der Bozialen Fragen ist 
besonders zu betonen.

7. Um dem Studierenden dio Mogliehkeit einer inner- 
liclien Verarbeitung des Stoffes zu geben, ist unbedingt 
dahin zu streben, daB die normale Durehsehnittsbelastung 
des Studierenden im Studienprogramm niemals mehr ais 
36 Wochenstunden einsehlicBlieh aller Vortrage, Uebungen 
usw. betriigt. — Es ist daher eine wesentliche Beschr&n* 
kung'der'Stunden liinelneinzelnen Semestern erforderlieh.

S. Der erforderliehe Zeitgewinn muB erreicht werden 

durch:
a) die Wahlfreiheit in allen Fiichern der Oberstufe,
b) die Einrichtung zusammenfassender Vorlesungen 

in den Hauptgebieten, s. oben.
o) dio Befreiung der Prufungsordming yon allen 

staatliehen Vorsehriften,
d) durch zeitliehe Zusammenlegung der Konstruk- 

tionsubunfeen in den yerschiedenen Fiichern der 
Oberstufe,



2 OS Stahl und BiReu. Umschau. 40. Jahrg. Nr. 8.

o) durch Besehriinkung des Umfangcs der Arbeiten 
an zeichnerisehen Entwurfen zuguusten einer mehr 
seminaria tischcn Handhabung der Uebungen.

9. Das Ablegcn dor absatzwcisen Prufungen in den 
Einzclfachern, also im wesentlichen immer im  unmittel- 
Imrcn AnsęmuB an die Vorlesungen und Uebungeu, wio 
es fur Kriegsbeilnehmer bereits cingefuhrt ist, soli auch 
weitorhiu allgeiuein gestattet worden. Die Diplomarbcit 
ist zweckinaBig erst nach A biegu ng aller Einzelprufungeu 
anzusetzen, damit der Studierende Gelegenheit hat, sich 
voHstandig auf die Diplomarboit zu konzentrieren.

10. Die .Frage der Kolleggelfler, Priifungsgobuhren 
usw. sollto eigentlieh in dcm Sinne gcregelt werdon, daB 
der Student fiir die norinalcn Vorlesungen und Uebungeu 
oinschłicBlich der 1‘riifungen pro Seinester einen bcstimm- 
ten Pauschalbetrag zahlt, wclcher fiir Diploinkandidaten 
usw. abgcstuft werden kann. Dio Untcrrichtsgelder fiir 
Laboratorium usw. tnussen nach wio yor gesondert cnt- 
richtet werden,

Die in den Hochśchuleu verschiodcn gchandhabtc 
Ycrreclinung der eingehenden Kolleggelder auf die ein- 
zclnen Dozcnten soli durch diese AóiiueruU3 nicht beruhrt 
werden, da auch bei der vorgcsehlagohen Handhabung der 
Studierende ver.pflichtet bleibt, sieli bei den einzelnen 
Lehrcrn cinzuschreiben. Dic Yerreehnung der eijigohenden 
Kolleggelder auf dio dafiir in Betracht komineudeu Do- 
zenten nach einem dem fruheren Vcrfahren cntsprccheuden 
Schliissel ist ohne besondere Sehwierigkeitcn moglich. 
J)ie Frago ist eine interno Angelegenheit des Lelirkurpers 
und beruhrt- die Studciilenschaft nieht.

Durch die Anmthme dieser 1/ńtsiitze ist ein greif- 
bares Ergebnis erzielt, m it dcm man vorliiufig v irlieb nch- 
men kann, wenngleich der zweiw Hiuiptreferont der Ta- 
gung. Profssfr 3)r.«3nfl, Schenk, Brcslau, dieses.Ergebnis 
nicht ais das lctzte und wahro Ziel cincr Hochschulreform 
ansehen wollto. Nach seiuor Meinung diirfte es nur ais 
bequeme-s Rezc])t fur „Toilmcnschen'1 gelten und den Stu- 
dierenden nur unvoIlkommen aus don starren Fcsseln 
eines Hrotstmliums befreien. Professor Schenk verlangt 

eine grundsiitzliclio Aenderung des Lehrbetricb.-s. Er vor- 
suchto in Be.inen Darlcgungcn, die grundlegcnden padago- 
gischen l/itsiitze zu ontwickelu, naeh welchen der Schiller 

zum technischen Denken, zum crfolgreichen . Gcstalten 
und zum „ganzen Menschen11 orzogen worden sollto. Der 
Kedner hoffte, aus der sieli ansehlieBcnden Ausspraehe 
dann ein Programm aufstcllen zu konnen, auf wclehcm sich 
eine Jloehsehulreform nach ganzlicli neuen Gcsichts- 
puńkten aufbauen lieBe, Aher nnchdem er seine piida- 
gogisch sowio philosophisch auf einer wohltuendcn Hohe 
stohenden Gedanken dargelegt hatte, zeigt-sieli iu der an- 
schlicBendon Ausspraehe sofort der wunde Punkt seiner 
Ausfuhrtiug: das Fehlen eines praktischen Arbeitapro- 
grammes, der Mangel bestimmter Ftfrderungen, deren 
Erfiillung oder Ablehnung annehmbar gewesen wiire. Es 
war ein vethnngnisvoller Irrtuin, zu glaubcn, daB die neu- 
artigen Brziehungsgedankcn bereits derart- Allgemeingut 
geworden scion, daB auf einer nur weuigo Tage dauernden 
Ycrsammlung auf dem Wegc der Ausspraehe brauchbare 
Forderungen fur dio Neugcstaltung des Unterrichts 
gewonnen werden konnten. Das Unfruektbare dieses Be- 
ginnens zeigte sich sofort boi Eroffnung der Besprechung. 
lnfolgedessen sah sieli dio Leitung der Vereammlung ge
zwungen. die Besprechung abzubrechen, trotz des Ein- 
spruches von Professor Schenk. DaB die Leitung damit 
im  Sinne der Yersammlung handelte. bewiesen dic Teil- 
neluner dadurch, daB sie nach Konntnisnahmc des Schenk. 
schon Einspruehes zur Tagesordnung ubergingen. Man 
glaubte, dadurch am besten zum Ausdruck zu bringen, 
daB die Seheukschen Vorschlago, iihnlieh wie dio Ilied- 
lerschen Roformen, noch nicht spmchrcif seien.

Ais in  den Faehsitzungen die Heydebrooksehen Leit- 
satzedurchgesprochen wurden, braehte 2)r. Ru m p f f 
in der Sitzung der Maschinenbauer den Autrag ein, das 
Hochschulstudium zu entlasten durch Neugcstaltung der 
praktischen Ausbildnng der Praktikanton in den indu-

striellcn Werken. Wenn man einen Teil der von den Stu- 
diereuden bisher auf der Hochschulc geleisteten zeichue- 
rischon und konstruktiven Arbeiten in die Zeit der prak- 
tischen Ausbildnng legt, so gewinnt der Studierende gowifl 
Zeit, um seine Allgemeinbildung zu fordern. Der Vorschlag 
fand allgcmeine Beiatimmung und wurde sehlieBlich zu 
einem Antrage ausgestaltet, dor durch BeschluB der Haupt- 
vorsammlung dem Deutsehen AusschuB fur Technischcs 
Schulwesen uiitcrbrcitet werden soli, um seine praktische 
Auśfuhrung in die Wogo zu leiten.

In  dem F achau sschu B  fu r  Berg- u n d  H utten-  
wesc n —  oine Zusammenfassung (ibrigens, deren Berechti- 
gung bezweifelt werden kann—wurde in den angenommenen 
Leitsutzen. die sich im wesentlichen m it den sclion ange- 
fuhrten allgemeinen Leitsatzen dceken, u. a. fur die prak
tische Ausbildung eine Einwirkungauf dió beteiligten Werke 
verlangt-, daB sic sich in genugender Zahl zur Ausbildung 
dor Praktikanton bereit finden. Wenn uns gorado fur 
Huttonleuto auch Klagen in dieser Richtung bisher nicht 
bokannt geworden sind, so wird diesen Wunsehen durch 
die inzwisehon beim Vrerein deutscher Eisenhuttcnlcute 
geschaffenc zentrale Vcrmittlungsśtelle fiir Praktikanton 
des Eiseukuttenfachcs auf jeden Fali Gcniigo geleistet.

■\Vie schon bemerkt, kann das Ergebnis der Tagung. 
alles in allem genommen, ais ciii recht crfreuliches bozeioh- 
net werdon, wobei es ja dalungestellt sein mag. ob etwa 
jeder oinzplne Punkt dor']>eitsatze eine tatsiichlichc For
derung der Ausbildung darstellt. Wenn die Studenton- 
sehaft heute verlangt, „daB ihr in woitestem  MaBe dus 
Itustzeug zugestanden wird, welchcs sic se ibst zur Er- 
reieliung ihrer Bestrebungen notig zu haben glaubt und 
fiir zweckmaBig hiilt“ . so wini man dcm  nur unter dcm 
Vorlx'halt zustimmon konnen, daB dabei der R at akado- 
łnisclicr L “l\r?r nnd der heute tiitigon jcchnischen Fulirer 
eingcholt und beachtet wird. Nur in dcm Zusammcn- 
wirken von jugendlichem Schwungi und lebenslanglicher 
Erfahrung ist das IIóehstmaB auch des Ausbilduńgser- 
folgos zu orwarten.

Ein Masselbrecher aus dem 16. Jahrhundert.

In  Georg Agricolas beruhmtem Werk „De re 
metallica" (Bascl 1550)1) findet sich in dcm dic Vcrhuttung 
der Kupfererzo behandelnden elf ten Buch, S. 403, auch 
ein Pochwerk zum Zcrkleinern der Kupferbarren, also 
ein regelrecliter Masselbrecher.

Wie Abb. 1 zeigt., erheben sich auf Schwellen A zwei 
Siiulen B, dic durch ein Pa ar Riegcl C untor sich yersteift, 
m it iliren oberon Euden aber in dom Gcbiilk der Soigor- 
hutte verzapft Bind. Jeder Riegel besteht aus zwei Holzern; 
die in der Mitto rcchteckig ausgcschnitten sind, um den 
Stempel von ąuadratischer Querschnittsform zu fuhren. 
Wie gewaltig dessen MaBo waren, liiBt das vollig unmiilJ-' 
stabliche Bild nicht erraten. Doch sagt uns die 1557 er- 
schienene Uebersetzung des Agricolaschcn Werkes durch 
den „Achtbarn und auch Hochgolehrtcn Philippum 
Bechium, Philosophen, Artzt und in der loblichen Uni- 
yersitet zu Bascl Professorn", daB der Stempel „eilff 
Werckschuh lang, droyer spannen lang breit und dick“ 
war. Dieser Stempel triigt an seinem unteren Ende einen 
schworen eisernen Schuh, „eines Wcrckschuhs und einer 

spannen lang“. Ein ciscrncr Nagcl und cin dio StoBstello 
zwischen Schuh und Stempel ubcrdeckendes Bloch ver- 
bindet Schuh und Stempel. Der Antrieb des St inpcls 
geschieht durch cin Waascrrad. Der Stempel triigt zu 
diesem Zweck „ein selr-m 1, der auB dem Kupffcrbrccher 
ein Werckschuh und cin spannen herauB gange, zwo 
spannen diek“. Seehs Finger breit von dem Stemiiel weg 
soli dieser Dauraen „zwen quiirfinger dunner" werden. 
„Die Wellen (K) aber, die den Stompffel auffhebt, soli 
zu bcydcn seiten zwen Arm (L) haben, dio undor sich 
zweyor spannen uimd dreyer quarfingcr“ abatchen, und 
die „darauB cin Wer kselnih und ein spannen und zwen 
quarfinger“ liervorragcn. Diese Arme haben an ihren

») Ygl. St. u. E. 1910, 27. April, S. 405/11. .
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Enden Quervcrbindungen, die, unter 
don Stempeldaumen fassend, diesen 
zweimal bei jeder Wellonumdrehung 
anheben und fallen lassen. Interes- 
sant ist dio Anordnung, durch 
welche man die Reibung zwisehen 
diesen Querverbindungen und dem 
Stempeldaumen zu yermindern 
strebte. Dio Quervcrb.indung der 
Armenden war kein fester durcli- 
geliender Bol/.in. Vielmehr ragten 
von den Armenden kurze Bolzen 
nach innen lnit Kopfen, welche 
,,rundo l.oeher haben sollen, in 
welche ein eyserno Felclien, so duroh 
oin kupfferno Welehen geht, soli 
geschossen werden*1. Es lief also 
zwisehen jenen kurzeń Bolzen oine 

diinne Welle, auf der sich wiederum 
cinkupfornes Rohrchen drchte, Mit- 
hin war eine Keibungsfolle ein- 

; geschaltet, die sich unter dem Stem- 
[ x-1 dau me n ab wal z te.

Die Kupferbarrcn werden auf 
einen Sattel J  gelegt, der mit seinem 
FuJB mittels Bleistueken H  gegen die 
Schwellen A abgesteift ist .und sieh 
nach oben hornerartig teilfc, um das 
freie Auflager fur die Kupferbarrcn 

zu schaffen.
Da das Wasserrad auBer dem 

Massclbrcclicr noch „durch ein Fur 
gelego, das umb die Wellen des 
Rades ist, unnd ein Kamprad“ die 
Blasebalge der Hiitte treibt, muIJ
iler Masselbrecher abgestcllt werden konnen. Einer 
der Riegel G hat daher ein Loch, durch das ein Nagel in 
ein entsprechondes Loch des Stempels gesteekt wird, um 
diesen hochzuhalten. Th oba!d.

Deutsche Industrie-Normen.

Der NormenaussehuB yeroffentlieht inUeft u, 3. -lal r- 
gang seiner Mittoilungen (5. Heft der Żeitschrift „Der Be- 
trieb“) folgende Entwurfe neuer Normblatter:

DI-Norm 120 (Eutwurf 2) Riemenseheiben und Rienien- 
breiton fiir 1’ransmissionen, 

DI-Norm 190 (Entwurf 1) Schraubcnaugen m it Lang- 
locli fiir Transmissionsteile. 

DI-Norm 195, BI. 1 und 2 (Entwurf.1) Stehboeke der 
Stehlager furTransmissionen. 

DI-Norm 295 bis 299 (Eutwurf 1) Zargenfcnstcr fur Klein- 
wohnungen. Eaehnormen des 
Bauwesens. -

Durehmesser’ der Drahtseile.; 

Yerstarkte Niederdruck-Rohr- 
Y crbindungen. Aufwalz- 
Flansche.

VerstarktcNiederdrućk-Rohr- 

yerbindungen. Niet-Flansche. 

Mitteldruck - Rohryerbindun- 
gen. AufschweiB-Flanschc.

Abb. 1. Mmaselbrecher nach G»*ortr Agricolft

DJ-Norin 371) (Eutwurf l) 

DI-Noriu 380 (Entwurf 1) 

DI-Xorjn 381 (Eutwurf 1)

DI-Norm 382 (Entwurf 1)

DI-Norm 383 (Entwurf 1) 

DI-Norm 384 (Entwurf 1) 

DI-Norm 385 (Entwurf 1)

.Mitteldruck - Ruhrverbindim- 
gen. Aufwalz-Flansche. 
.Mitteldruck - Roliryeibindun- 

gcn. Niet-Flansche. 
Mitteldruck - Rolirverbindun- 
gen. Lose. Flansehe mit Auf*. 
walz-Bordringcn.
Mitteldruck - Rohrycrbindnn- 
gen. l>osc Flansehe m it Niet- 

Bordringon.
Hochdruek - Rohryerbimlun- 
gen. Aufschwei B-Flansche. 
Hochdruek - liohryerbindun- 
gen. Aufwalz-Flansche. 

Hoęhdruck - Rohryerbindun- 
gen. Niet-Flansche.
Drchbare Walzengriffe (Holz). 
Dreli bareWatzengriffe(Ęisen).

DI-Norm 301 (Entwurf 1) 

DI-Norm 375 (Entwurf 1)

DI-Norm 377 (Entwurf 1) 

DI-Norm 378 (Entwurf 1)

DI-Norm 471 ( Entwurf l)
DI-Norm 472 (Entwurf I)
DI-Norm 473 (Entwurf 1) Ilahngriffe.
DI-Norm 474 (Entwiirl 1) Wcrkzcughefte.

Sonderdrucke der Entwurfe m it Erlauterungen sind 

gegen Bezahlung von 50 Pf. fur ein Stflek yon der Oe- 
schaftsstelle des Normenausschusses der deutschen Indu

strie, Berlin NW 7, Sommerstr. 4a, zu bezielien.

Um Mitteilung der bei der Priifung sich ergebenden 
Einwando bis 15. Marz wird gebeten. Fur Facbnortnen des 
Bauwesens ist die Einspruehsfrist auf den 15. April 1920 

festgesetzt.

Patentbericht.

Die Enteignung franzosischer Patente 

deutscher Staatsangehoriger.

Die franzosisohe Rcgierung hat lauf Grund des 
F riedensyertrages eine Bestimmung erlassen, wonach 
ErfmdungcB, dio durch ein franzosisches Patent ge- 
Bchutzt und dereń Inhaber doutsohe Untortanen sind, 
oder Patentgesuehe, die im Namen deutscher Unter- 
tanen eingereielit wurden, bei Ge wiihrung einer Ent-

sch& d ig u n g  an den Erfinder dor E n t e ig n u n g  
yerfallen konnen, wenn es sieh bei den in Frage 
stehenden Patentcn um solche liandelt, die fiir dio 
nationalc Yerteidigung oder sonst fiir die AUgemeinhtit 
yon Bedeutung sind. Dio Patente, die auf Grund dieser 
Verfiigung onteignet werden, konnen in staatlichen 
Werkstatten oder fiir Reehnung des Staates von der 
privaten Industrie yerwertet werden. Foręer konnen 
an priyate Pcrsoncn oder Gesellschaften, die ihr Ge-
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wcrbo auf franzosisobem Gebiet ausiiben, Lizenzon ab- 
getroten werden. DieEntsehiidigungcn worden duroli einen 
besonderen AusschuB in Paris festgesetzt. Die E n t • 
s o h o id u E g e n  dieses Ausfchusses sind e n d g ii l t ig  
und konnen nioht Gegenstand oinor Berufung gemacht 
werden.

Deutsche Patentanmeldungen1).

5. Februar 1920.
KI. 10 a, Gr, 12, J I 62 997. Tiir zum AbschluB 

von Kammerofen zur Erzeugung von Gas und Koks, 
Maschinonfabrik Baum Act-Ges,, Herne i..W.

KI. 31 a, Gr. 3, M 64 506. Verfahron zum Schmelzen 
von Aluminium und Aluminiumlegierungen in Tiegeln. 
Metallhiitte Baer & Go., Koininanditgesollseliaft, Abt. 
der Metallindustrie Schiele & Bruchsaler, Homberg, 
Sohwarzwaldbahn.

9. Februar 1920.

KI. 1S b, Gr. 20, M 62 646. Yerfahren zur Er
zeugung ton Molybdiin - Yanadin und Wolfram • Kisen- 
Legierungen. Peter Muller, Frankenberg i. Sa.,
Seminarstr, 6.

KI. 18 e, Gr. 8, H  79 474. Yerfahren zur Her
stellung von St-ahlformguB. Heinrich Hanemann, Char- 
lottenturg, Berliner Str. 172.

KI. 31 o, Gr. fi, E 20 306. Kern zur Herstellung 
von glatten StahlformguBstiicken, z. B. Blookfomien. 
Carl Fr. Eckert jr., Saarbrucken, Sophienstr. 4.

K I S ic , Gr. 19, P 38 344. Vcrladeschaufel. ins- 
bcBondere fiir Koks. Jakob Pistor, Bochum, Feld- 
sicperstr. 108.

12. Februar 1920.
KI, 7 a, Gr. 11, Z 10 707. Umfuhrungsvorriclitung 

fiir Walzstabe. Erwin ■ ZulkOwski, Witkowitz.
KI. 7 a, (.Ir. 17, I) 35 997. Kantvorrichtung fiir 

Walzwerko. Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg.
KI, 7 e, Gr. 3, R  46 376. Yorfahren und Yor- 

ricUtung zur Vorbeieitung des Bandeisens fiir das 
Beizen vor dem K alt walzen. Heinrich Botzel sen., 
Sehlebusch-Manfort.

KI. 12 e, Gr. 2, R 47 411. Ringformigc Fiillkorpcr 
fiir Luft- und Gasfilter. Radio - Apparate-Gesellschaft 
m. li, H., Berlin.

KI. ]2o, Gr. 2, W 51635. Yorrichtung zum Aus- 
waaelion b?w. Ausscheiden mechaniśohcr Beimengungcn 
aus Gusen, Diiinpfen und Fliissigkeiten. Reinhard 
Wussow, Charlottenburg, Pestalozzistr. 25, und Emil 
Schierholz, Berlin-Sclioneborg, -Martin Luther-Str. 68.

KI. 18 a, Gr. 6, A 30123. Staiibabsoridcrung bei 
Schachtofenbeschickungsanlagen; Zus. z. Pat. 310 229. 
Heinrich Aumund, Danzig - Langfulir, Am Johannis- 
berg 16/17,

KI. 48 a, Gr. 6, C 26 S0O. Yerfahren zur Erzeugung 

feinor Kupfcrnieoerscblage auf Eisen. OheińJsche 
Fabriken vorm. Weiter - ter Meer, Uerdingen, Nieder- 
rhein.

KI. 49 e, Gr. 8, H 78187. Durch einen Hoch-
druekiibersetzer betriebenc hydraulische Schmiedepresse 
mit unler standigem Druck stehenduii lluckzugszylindcrn. 
Haniel &■ Lueg, G. ni, b. H., Diłsscldorf-Grafenbeig.

KI. 49 f, tir. 18, 1) 32 922- Yerfahren zur Her
stellung von Drehstahlen und ahnlichen Werkzeugen 
aus Abfiillen vou Schnellaufsta.hl. Deutsche Waffcti- 
und Alunitionsfabriken, Berlin.

KI. 49 i, Gr. 5, K  63 546, Verfahrcn zum Yer-
sehwciUen von Eisen- und Kupferstiicken zur Herbei- 
fllhiung einer ungohinderten elektrischen Leitfahigkcit 
an der Yerbindungsstellc. Conrad Kohler, ZSrich.

KI. 80 e, Gr. 4, Sch 52 258. Yerfahren und Yor-
richtung zum Beheizen von Kanalniuffelófen. Carl
Sehiirtlcr, Wiesbaden, Adelheidstr, 95.

*■) Dio Anmeldungcn liegen rondem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht 
und Einsprnchtrhebung im Patentamte zu B e r l i n  au->.

KI. SOc, Gr. 12, P. 87 758. Yorfahren und Vor- 
riehtung zum Beheizen von Gas-Schaelitofen. Buuzlauer 
Werke Longorsdorff & Comp., Bunzlau, Sohles.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.

9, Februar 1920.
KI. 19 a, Kr. 731 587. Schienenbefestigungsplatte. 

Wilhelm Hundt, Essen-Riittensohcid, Ursulastr. 28.
KI. 24 e, Nr. 731428. Luftdruckregler fur Gas- 

generatoren und Feuerungsanlagen. Hermann Menzol, 
GroB-Eulau b. Sprottau i. Schl.

KI. 31 e, Nr. 731442. Mit stufenweise angeord- 
neten Einstellrasten verseliener, • aussekwingbarer Kern- 
kastenverschhiB. Karl Offinger, Stuttgart, Friedens- 
platz 10.

KI. 49 f, Nr. 731 655. Profiloisonbiegepresse. Albert 
Gehrke, Ost-Diovonow.

KI. 80 c, Nr. 731848. Vorrichtung zum Eotleercn 
von Bohaltern, Schaehtofen u. dgl. fiir slaubbildendes 
Gut. Arno Andreas, Munster i. W.

KI. 81 e. Nr. 731616. Koksverladevorrichtung. 
Carl Wilke, Essen-Bredeney, Lilienstr. 35.

Deutsche Reichspatente.

KI. 7 c. Nr. 298 061, vom 26. Jun i 1915 Fe lten  
&  G u ille aum e  Carlsw erk A.-G. in  Co ln-M ulheim . 
Yerfahren. zum  A u f  walzen 
eiserner Fiihrungsrinnc. auf 
A  rtilleriegeschosse.

Die das Eisenband a 
in die N ut b oindriickende 

Walze o ist so sch ma!, daB 
sie nur auf den mittieren Teil 
des Bandes einen Druck ans- 
iiben kann. Es sollen hier- 
durch die seitlichen Rand- 
teilo des Eisenbandes weich 
bleiben und nur der mittlere 
Teil sich harten. Beim Ab- 
drehen liiCt man diese 

weichereri Randte:le . uber dic mittieren hart gewor- 
denen Yorstelien.

KI. 40 a, Nr. 300 193. vom 13. Mara 1917. Heim- 
soth & Y o llm e r , G. m. b, H. in  H an n o re r , Ofen 
zum Schm ehcn  t'on Metallen unter Vermeidung einer O xy- 
dation des SclimeUgutes.

Der Ofen besitzt auBer den ubliehen Heizdiisen a. 
und zwar unter ihnen noeh Gasschlitze b, durch die 
wahrend des Schinclzcns cin Gasschleier iiber das Mctall- 
bad geleitet werden kann, der ein Yerbrennen von Metali 

verhindert.

KI. 18 b. Nr. 307 764, voni 31. August 1917. Dr. G o tt • 
ho łd  Fuchs und  A lo is  K o p ie tz  in  B e rlin . Metali- 
legierung.

Dic zur Herstellung fon Ziohsteinen oder andere 
grofic Hartę benotigenden Arbeitsgcratcn dienende t-e- 
gierung besteht aus etwa 40 bis 55 Teilen Wolfram, 30 
bis 40 Teilen Eisen,- etwa rier bis sechs Teilen Titan und 
zwei bis vier Teilen Kohlenstoff. AuBerdem konnen ihr 
uoch etwa zwei Teile Cermetali beigefugt werden, wo
durch ibre Zahigkcit und Geschmeidigkeit vergroBert 
wird.
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Statistisches.
Der Bergbau PreuBens im Jahre 1918.

In  dor amtlichen Zoitsclirift fiir das Berg-, Hiitton- 
und Salinenwesen1) ist wieder oine Zusammonstellung 
Ober die Fordorungscrgobnisse in don einzolnen preu- 
flischen Oberbergamtsbezirkon orschienen. Die in der 
naehfolgcnden Zahlentafel angegcbenen Kohlenforde- 
rungszahlen stellen nur die Gowinnung wirklioh verwort- 
baror Kohle dar, boi Ermittlung des Wortos ist die 
Kohlenstouer nicht in Ansatz gebracht.
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Betriebe Porsonen | Mengę in t Wert in

Stclnkohlen 287 _ 563 972 i 152 8G9 9G0 3 341 135 357

Braunkohlen 323 — 5G 534 1 83 372 828 374 928 532

Jiisenerac 307 22 22 384 6 203 399 121 800 177

Manganerze 13 9 ilS  1034 <137 7G0

Sch-wefelkies 8 20
\Ai -

I SOS 817 833 16 555 979

An Minerulkohlon, Graphit usw. wurden insgesanU 
wahrend des Jahres 1918 in PreuBen 23G 222 "Os t im 
Werto von 3 738 859 110 Ji und an Erzeh aller Art 
8 742 0G7 t im Worte von 306 244 843 Jl- gefordort.

Dio E is o n e r z fo r d e r u n g  Yorteiltc sieli auf dic 
einzelnen Oberbergamtsbezirke PreuBens wio folgt:

Oberbergamtsbe/.irk
* 1 y. <■'<’ ['?' 1

Forderung

Mengen in t Wetl ln .«

89 752 019

G lau s th a l................. 2 023 046 27 574 351

264 173 2 534 205

Breslau ..................... 104 705 l 577 504

H a lle .......................... 68 593 362 098

Die Koh'.onf6rdering Deutsch'ands 19!3 bis 1919.

Die amtlichen Mitteilungen aus dem Reichswirt- 
schaftsministerium enthalten eine vergleichcndo Dar- 
stellung der dcutschen Kohlenforderung im Oktober 
1919 und zuriick bis zum Jahre 1913 Sowie dio ge- 
samte Forderung in den ersten zelin Monaten der 
Jahro 1913 bis 1919. Dor Monat Oktober hatte im 
rerflossenen Jahro dic hochste Loistung aufzuweison.
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i ■ '

Stein-

kohten

1000 t

Brautl-

koblen

1000 t

-

Koks 

1000 t

PreS- 

fcohlea eu3 

Steiu- 

^:oh!vu

1000 t

1’reUkohten 
aus Brauil- 

koblen 
(auch i 
prefl̂ teiae) '

1000 t

O k to b e r ■

1919 10,978 9.047 2,010 400 1,930 |
1 1918 14,090 8.S62 2,963 450 1,961 !
j 1917 15,281 8,821 2.848 483 2,099 1

1916 13.074 S 061 2.815 403 1,997 :
| 1913 16.941 8.191 2,765 512 1,961

J a n u a r  b is  O k to b e r

i 1919 95,591 77,614 17,927 3350 16.478 '
! 1918 140.990 87.229 29.271 4701 20,375

1017 139,377 78.861 27,990 4475 1S.2S0 i
i 1016 133.599 79.011 27,410 5310 20.516
| 1913 160,615 72,323 26,861 4918 17.955 1

')  1919, Bd. 87, Siat. Teil. 
3 0. Ukt., S. 1335.

Vgl. St. u .E . 1919,

Ueber die geforderten Mengen gibt die yorstehende 

Zusainmenstellung AufsohluB.
Wie dio Zahlentafel zoigt, ist die Forderung von 

S t o in k o h lo h  in diesem zehnmonatigen Zeitraum von 
160,6 Mili. t im Jahre 1913 auf 95,6 Mili. t  im Jahre
1919 zuriiekgegangen. Dio Fordorung von B ra u n -  
k o h le n  hielt sieh ungofahr auf dor Hohe von 1917, 
liegt jedooh wesentlieh iibor der Vorkriegsforderung. 
Die Erzougung \-on B r a u n k o h le n b r ik o t t s  nahert 
sieh alltniihlich wieder dem friiheron Staude, ohno ihn 
bisher ganz orreieht zu haben. Die Kohlenforderung 
im ganzen hat im Laufc dea Jahres 1919 eine Zunahme 
erfahren, sio betragt jetzt wieder 65 bis 70%  der Vor- 
kriegsftirderung, wiihrend sie im ersten Halbjahr 19IB 
auf 55 %  lierabgegangen war. Dieser Riickgang zoigt 
die verheercnden Wirkungen dor umfangroiehen Streiks, 
besonders im April an der Ruhr, die einen nioht wie
der einzubringenden Ausfall an Kohlen zur Folgo hatten. 
Wonn das Rcichswirlechaftsmmisterium anfiihrt, daB die 
T.eistung der Untertagearbeitor ja Kopf und Arbeits- 
stunde im Laufo des Jahres 1919 dio Friedenahohc 
wieder ungefiihr erroicht hat, so liegt der Grund fiir 
den Riickgang der Forderung vor allem in der Verkiir- 
zung dor Arbeit9zeit im Bergbau von 8' 2 Stunden unter 
Tage auf 7‘/a Stunden und spater auf 7 Stundon, was 
eine Vorringerung der reinen Arbeitszeit unter Tage 
von iiber 20 %  bedeutet. An dor Starkę der Beleg- 
schaftszahl liegt es nioht, denn die GesamtbelegBchaft 
im deutsohen Steinkohlenbergbau betrug vor dem Kriege 
653 200 Mann, im Novcmber 1918 war sie auf 635 600 
Mann gesunkon und ist im l-aufe des Jahres 1919 all- 
mahlich auf iiber 7 1 0 0 0 0  M a n n  gestiegen. Einen 
besonderen EinfluB auf den Riiokgang der Forderung 
iibte aber auch der Mangel an ausreichenden Vorriiten 
bei den Eisenbahnen und den sonstigon lebenswichtigen 
Betrieben, fernor dio infolge der Abgabovon Einenbahn 
botriebsmitteln an den Yielverband und ungeniigcndor 
Leistung der Eisenbahowerkstatton im ganzen Jahro 
auBerordcntlich gespannto Yerkehrslage und endlich die 

Kohlenlieferungen anden Vielverband selbst aus. Audi 
In teehniseher Beziehung ist noi-h viel naohzuholen, 
wenn die Vorkriogsleistung oder eino noch hohere Lei- 
stung mit den verkiirzten Schichten erreioht werden 
soli. Dio Ausfiibrung der erforderlichcn Ersatz- und Neu- 
anlagen wird dureh die gewaltige Stcigerung aller Preise 
sowie auoh durch den allgemeinen Rohatoffmangel er
ach wert und verzogert. Das Iłoichswirtsohaftministerium 
hat jedooh anerkannt, dafl die Bergwerke unter allen 
Umstanden in die Lago versetzt worden miissen, «icli 
technisch wieder auf die Hohe zu bringen.

Dio Valutakommission sagto in ihren Vor3ohlagen, 
das einzige, wirklioh Erfolg rerspreóhende Mittel, auf 
dic Dauer eino Besserung unscrer Valuta zu erreichon, 
sei die Belebung der Erzeugung. ,,Bs mul! in Dcutsch- 
land mehr gearbeitot werden ais in den Landera, die 
den Kricg gowonacn haben," Aber ohno Kohlo ist eine 
Belebung der Erzeugung nicht moglich, das erste Er- 
fordemis dafiir ist die Belebung der Kohlenforderung. 
Alle Mittel, die uns zu Gebote stehen, um diesem Ziol 
mit sofortiger Wirkung moglichst nahe zu kommen, wie 
auoh fur die Dauer don Stand der Forderung auf groBt- 
moglicher Ilohe zu balten, mussen mit iiuBerster An- 
strengung angewondet werden. Dio Wohnungs- und 
Sicdlungsfrage ist in erster Linie zu fordem. Dio Ar
beitszeit darf nicht weiter vcrkiirzt, sondern muB durch 
Ueberschichten erweitert werden. Wenn auch dio Ar
beiter dieser Mehrarbeit abgeneigt Bind, so ist doeh zu 
hoffen, daB sio sieh d jr Erkenntnis nicht verschliefien 
werden. daB Kot kein Gebot kennt. Ganz widersinnig 
in unserer Kotlage ist es, gerade jetzt fiir dio zwischen- 
stoatliche Sechsstundonschicht einzutreten. Durch Auf-
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schlieBung neuer Schiltze muB der Ausfall an verlore- 
nem Gebiet wieder ausgegliehen werden. Zur Kohlen- 
ersparung mufi die Eloktrizitatswirtschaft ausgenutzt 
und die Wasserfcriifto miissen ausgebaut werden.

Nach einer amtlichen Mitteilung1) stellte aich dio 
Forderung an S te  i n- und ' B rau  n k o h le n  in Dcutsch- 
land wiihrend dos g a n z e n  Jahres 1919 vergliehen mit 
den Yorjahron wie folgt:

Stcin- Braun- Stcln- Bra tni-
Jaiir kohleu kohlcn Jahr kohlen kohlen

MIII. 1 Mili. t Mili. t 31111- t

1919 116,5 93,8 1915 147 88

1918 100,5 100,6 1914 1HI 84

1917 167 95 1913 190 87
1916 159 94

]) Industrie- und Handelsztg. 1920, Nr. -9.

Zu der Gesamtzahl derSteinkohlenfijrdorung im Jahre
1919 von 116,5 Mili. t lieferte dor Rubrbezirk 71,24 Mili. t 
und Obersohlesien 24,7S Mili. t, fiir 1918 cntbiilt die 
Gesamtzahl von 160,5 Mili t 95,94 Mili. t des Ruhr- 
gebiets und 39,75 Mili. t  des oberschlesischen Bczirks.

Wirtschaftliche Rundschau.
Die Wahlordnung zum Betriebsrategesetz. — Im

..Reichsanzeiger"1) ist das Be triebsrategesetz und 
gleichzeitig dic W ah lo rdnung  zu diesem Gesetz ver- 
offentlicht. Nach § 18 des Betriebsriitegcsetzes sind die 
Mitglieder der Betriebsrate in  unmittolbarer und geheimer 
Walii nach den Grundsiltzen der VcrhiUtniswnhl zu 
watlen. Wie die Wahlordnung bestimmt, wird der Be- 
triebsrat in der Weise gcwahlt, dali die Arbeiter und 
Angestellten ihre Ycrtrcter besonders wahlcn. Dio 
Arbeiter- und Angestelltenriite werden in der Wcisc ge- 
bfldet, daB zu den Arbeiter- und Angestelltenmitgliedcrn 
des Betricbsrates E rg iin zungs in itg liede r lunzutretcn. 
Dic Zah 1 der M itg liede r der einzelnen Arbeiter- und 
Angestelltcnrato wird nacli den gleiehen Gruhdsiitzcn 
bestimmt. nach denen sich die Zahl der Mitglieder des 
Betriebsrates bcmiBt. Die L e itung  der W ah l liegt 
in den llandcn des Wahlvorstandes. Der Yorsitzende hat 
fur jedo Wahl eino Listę der Walilberóehtigtcn gotrennt 
nach den Gruppen der Arbeiter und Angestellten auf- 
zus.tellen. Der Yorsitzende hat spatestens 20 Tage yor 
dem letzten Tage der Stimmabgabo ein W ahlaus-
schre iben  zu erlasscn. In  dem Wahlausschreiben ist
die Zahl der von jeder Arbeitnębmergruppo zu wiihlcndcn 
Betriebsratsmitglieder und Ergiinzungsmitglieder zu vcr- 

offentliehen und anzugeben, wo die Wiihlerliste zur Ein- 
sicht aufliegt; ferner ist anzugeben, dali E in sp ruche  
gegen die Wiihlerlistcn binnen drei Tagcn nacli dem ersten 
Tage des Auslianges bei. dcm Yorsitzenden des Walii-
vorstandes anzubringen sind. Zur Einroichung von
Yorsch lags lis ten  fur jede Gruppe von Bctriebsrats- 
mitglicdern ist m it dem Ilinweisdarauf aufzufordcrn, dal! 
nur solche Yorschlagslisten borugksichtigt werden, die spa
testens eine Woche nach dcm ersten Tage des Auslianges 
bei dem Wahlvorstand eingfehen und schlieBlich ist an- 
zugclien, wo dic Yorschlagslisten nach ihrer Zulassung 
zur Einsieht der Wiihlcr auslicgen. Ueber Einspruche 

gegen dic Wahlerliste ist vom Wahm>rśtand mit mog- 
lichster Beschleunigung zu cntscheiden. Jcdc Yorschlags- 
liste soli • wenigstens doppelt so viel wiihlbare Bewer)x‘r 
nennen, wio von den in Betracht kommendon Arbeit- 
nehmergruppen Betriebsratsmitglieder und Erganzungs- 
mitgliedcr zu wahlcn sind. Hierbei sollen die yerschiedenen 
B crufsgruppen  der im Betriebe be.schiiftigt-en nuinn- 
liehen und woiblichen Arboitnehmer nach Moglichkeit be- 
rucksichtigt werden. Dic Yorschlagslisten mussen ron min- 
destens drei Walilliercchtigten untersehricbcnwerden. Eine 
Yerbindung von Yorschlagslisten ist unzulassig. Die 
Yorschlagslisten sind ungiiltig, wenn sie yerspatet ein- 
gereicht werden, oder wenn sie nieht die crforderliche Zahl 
ron Untersclirlften tragen. Der Wiihler darf seine Stiminc 
nur fur eino der zugclassenen Yorschlagslisten abgeben. 
Der S tim m zo ttc l muB die Orduungsnummer der zu
gelassenen Yorschlagsliste cnthalten. Der Wiihler hat 

seinen Stimmzettel in einem W ah lum sch lag  abzugeben. 
Die Wahlu msehlago sind roni Arbeitge.ber zu beschaffen 
und mit der Aufschrift zu rerscheń: „Wahl zum Betriebs-
rat fur ............  (Bezeichnung des Betriebs)**, Sind
Arbeiter- und Angcstclltenmitglicdcr zu wahlcn, so hat die

Abgabe der Stimmzettel g o trenn t fiir boidc Arbeit- 

nehmergruppen zu erfolgen. Das W ah le rgebn is  wird 
durch den Wahlrorstand spatestens a m dritten Tage nach 
dem . AbschluB der Stimmabgabc festgestcllt. Der Wahl- 
yorstand stcllt in einer Niedcrschrift die Gesamtzahl der 
seitens jeder Arbeitnehmergrupjie abgcgebcnen gultigcn 
Stimmcn, die jeder Listo zugcfalleno Stimmenzahl, die 
l>erechneten Hochstzahlen, dercn Yertcilung auf die Listen. 
die Zahl der fiir ungiiltig crkliirtcn Stimmcn und die 

Namen der von jeder ArbeitnchmergrupHC gewiihlten 
Betriebsratsmitglieder und Ergiinzungsmitglieder fest 
und benachrichtigt die Gewiihlten scliriftlich von der auf 
sio gcfallenen Wahl. Sobald die. Namen der Gewiihlten 
endgiiltig feststehen, sind sio durch z.wciwochigen Aushang 

bekanntzumachen. Dic W ah la k to n  werden voh den 
Bctricbsratcn bis zur Bcendigung ihrer Amtsdauer auf- 
bcwahrt. Dic sach lichen  Kostcn tragt der Betriehs- 
unternehmer.

Fiir den Fali der Wahl des Betrielisrates in go mci n- 
samer Wahl allcr Arbeitnchmcrsindcinige Sonderbcstim- 
mungen herausgegeben worden. Der Gesam tbotriebs- 
r a t  wird in  der Weise gcwahlt, daB alle Arbeitormit- 
glicdcr und alle Angestellten mitglieder zwecks Wahl ihrer 

Ycrtrcter fiir den Gesamtbotricbsrat jc einen Wahlkorper 
bilden. Dic Wahl des Betriebsausschusses findet in 
der zu diesem Zwcck zusammcńbcrufencn Botriebsrats - 
sitzung unter Leitung des iiltestcn Betriebsratsmitgliedcs 
statt. Dic Wahl ist offentlich. Der B e tr iebsobm ann  
wird unter der Leitung des iiltestcn Arbeitnehincrs des 
Iłetriobes ais Wahlleiter in geheimer Wahl gcwahlt.

Der Reichsverband der deutschen Industrie und der 
Reiehswirtschaftsrat — Der Reichsrat hat sich dafiir 
cntschieden, daB ron den 31 Vcrtroterpaaren der In 
dustrie1), die in den Reiehswirtschaftsrat entsandt wer
den sollen, drei Vertrctcrpaarc rom  Roichskohlenrat 
und Rcichskalirat ornannt wórden sollen. Von den rest- 
liclien 28 Vcrtrotcrpaarcn sollen 14 durch den Roiohs- 
rerband der deutschen Industrie bzw. dio Zectral- 
arbeitsgcmeinsehaft und 14 durch den Deutschen In 
dustrie- und Handelstag entsandt werden. Der Reichs- 
Terband der deutschen Industrie hatte demnach nur 
14 Veitreter der Arbeitgeber zn entsenden. Da eine 
Vertretung in so geriDgor Zahl keineswegs der Bedeu
tung der Industrie entspricht und os bei einer solchen 
Regelung nioht moglich ist, dio fuhrenden industriellen 
Personlichkeiton in den Reiehswirtschaftsrat zu ontsen- 
den, hat der Reichsverband der Deutschen Industrie 
beschlossen, den R e ie h s w i r t s c h a f t s r a t  n ie h t  
zu  b e s c h ic k e n ,  w enn  d io se  A r t  d e r  Z usam -  
m o n s e t z u n g  n a c h  d en  B e s c h lu s s o n  dos 
R e ic h s r a t s  b e s to h o n  b le ib e n  s o l i  te . Die in 
der Zentralarbeitsgcmeinschaft zusammengcschlossene 
A r b e i t n o h m e r s c h a f t  h a t  e in e n  a h n l ic h e n  
B e s o h lu B  hinsichtlieh der Entfendung der Arbeit- 
nehmer gefaBt. Die Beschliisse sind der Nationalvcr- 
sammlung zur Kenntnis gegeben worden. Dic Arbcit- 
nchmervcrtreter s o I Ic d  ferner nach den Besehliissen des 
Reichsrats zum groBeren Teil von der Arbeitsgemein-

’ ) 1920, 11. Febr., 1. und 2. Bcilage. ’) Ygl. St. u. E. 1920. 12. Febr., S. 243.
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scliaft, zum kleinoren Teil vom Zentralrat der deutsehen 
Republik ernannt werden. Auch gegen dieso Art der Rege- 
lnng sind emsteste Bedonken geltend gemaclit worden.

Es ist zu hoffen, daB die Bcsehlusee des Reichs- 
rats in der Nationalversammlung oine Abanderung or- 
fahren, denn es ware zu bedauern, wenn das baldige 
Zustandekommen des Reichswirtschaftsrates durch oine 
Regolung verzogert wird, die den berechtigton An- 
spriichen der Industrie nicht gobiihrende Reclinung tragt.

Verkchr mit dem Saarstaat. — Im  Vcrkclir nach 
dem und durch  das Saargebiet1) sind folgende Begleit- 
papiere erforderlich;

I. Von Deutsehland nach dem Saargebiet:
1. ein deutscher Fracbtbrief, und zwar das alle, 

einseitig gedruckte Formular' (Doppelblatt).

2. drei internationale Zolldeklarationcn,
.'i. ein gruner statistiseher Anmeldescliein,
4. ein Ursprungszeugnis, falls der Vci'9endcr auf die 

im  Friedensyertrage festgesetSfc funfjahrige Zcll- 
froihcit fiir Waren deutscher Herkunft Anspnich 
erhebt.

II. Yon Deutsehland durch das Saargebiet nach ElsaB- 

Lothringen:
1. ein internationaler Frąchtbrief,
2. drei internationale Zolldeklarationcn,
3. ein Ursprungszeugnis (vgl. oben).
4. ein gruner statistiseher Anmeldeschcin,
5. Einfuhrgenchmigung der Commission des dero- 

gations StraBburg.

Fur den G ronzverkehr m it  dem  S aa rs taa t, 
E lsaB-Lothringen  und  L u scm bu rg  sind an den 
neuen Grenzen jetzt folgende Zollstellen fur den duroh- 
gohenden Verkehr eingerichtet:

Deutsche Zollstellen : Zollstellen am der Gegenseite:

Yerkehr m it  dem Saargeb ie t.

Strceke Saarbrucken --Trier.

Serrijj: Personen- und Gcpiick- Mettlacb: Personen- u. Gepack- 
verkehr. verkchr, GtlterYcrkelir fiir

Mettlaeh nnd Itesseringen. 
Beurjtr-Saarburg: GUterverkebr. Merzig: Gtlterr-erkebr.

Strceke Ngtinkirchen — lSrnsweilcr..Nonnweiler.
T.tmbaeti und Bettingen (Kreis 

•Biisehfeld: Ge?junfcrcrkcbr. ?aarlouis): Befngnisse noeli un-
btkaunt.

Strceke Hingerbruck Saarbrucken.

Namborn: Personen- und Ge- 
Tiirkismiihle: Gesamtrerkebr, pttckverkehr.

St. Wendet: GUterverkelir.

V er kehr m it F rank re ich  (E lsaB-Lothringen).

Streck? Diedenhofen -Trier.

Perl: Personen-und Gep:lckver-
kebr, StUekgllterverkebr. ■

Nnnnig: Gitterrerkelir In Wagen- : Gesamtverkebr.
ladunęen.

Yerkehr m it  Luxcnibuvg,

Igel: PersonenTerkelir In Per- 
sonenztigen.

Trier Hbf.: Personenrerketir in Wasserbiltig:, Ofsamt TCrkehr.
SchńcllrUgen.

Trier West: GUterverkehr.

Zur Regelung der Preise und Lieferungsbedin- 
gungen fiir Schwedenerze. — Boi den Ende Januar mit 
Vertretern der schweditchen Erzgesellschaften gopflo- 
genen Verhandlungen ist eine Einigung dahin erzielt 
worden, daB die Lieferungen auf Grund der 1911 ab- 
geschlossenen Vertrage ab 15. Mai dieses Jahres mit 
geringfugigen durch den Krleg bodingten Aenderungen 
wieder erfolgen. Bis dahin wird zu Preisen geliefert, 
dio sich fiir phosphorreiche Erzo auf rd. 630 J l, 
fiir Kaptenserze auf 715 J l und Grangesbergorzo auf 
655 J l die Tonne frei Verbrauchswerk des rlieinisch- 
westfalischen Bezirks stellon. Dabei ist in Reclinung 
gestellt, daB dio Vorfraehtung durch deutsche Dampfer 
crfolgt, die eine Seefracht von 200 M  bedingen. Bei 
Verfrachtung durch neutrale Dampfer kamo ein Fracht- 
satz run 35 bis 40 Kronen in Betracht. Die deutsehen

’ ) Vgl. Stalli und Eisen 1920, 29. Jan,, S. 175,

Werke stellten sich auf Grund der Verombarung, wo- 
nach die Lieferungen zu den FriedoŁsbcdingungen ein 
halbes Jahr nach FriodensschluB erfolgon sollten, auf 
den Standpunkt, daB dieser Zeitpunkt am 1. Januar
1920 gekommen soi, wiihrend die Vertroter der schwo- 
diselien Grubengosellschaften in der durch die Eng- 
lander im Oktober verliangten Ostsecblockado eine 
Untorbrechuńg des Friedcnszustandes crbliekten.

Festsetzung der Saarkohlenpreise durch Frank
reich. — Nach der endgiilfcigen Uebernahme der Saar- 
gruben durch den franzósischon Staat hat die franzo- 
eischo Grubenverwaltur g mit Wirkung vom 1. Februar
1920 ab neue  K o h lo n p r o is e  herausgegeben, die 
teilweise 100 bis 160 %  iiber don Preisen des Rheinisoh- 
Westfalischen Kohlensyndikates stehen. Boi der unge- 
heuerlichen Markentwertung erreichen diese Notierungen 
freilich noch nicht dio Hohe der Auslandspreise. Es sind 
fiir den Monat Februar sogenannto „ R i o h t p r e i s e A “  
festgesetzt, die fur dio Lioferungen an dio Yerbrauchor 
des Saargebiotes (GroBindustrie, mittlere Industrie, Gas- 
anstalt und Eisenbahn) gelten. Sie betragen in Mark 
f. d. t frei Bahnwagen Liefergrube:

1. U n g e w a s c h e n e  K o h le :
Stiickkohlen..................... .... 384 J l
Abges. Forderkohlen.......................... 360 „
Fo rde rkoh lon ......................................  264 ,,
GrieBkohlen ....................................... 240 „

2. G e w ase h e n e  K o h le :
Wiirfel 50,80 m m ..............................  432 J l
NuB I  35/50 m m .......................... 432 ,,
NuB I I  15/35 m m .......................... 408 ,,
NuB I I I  4/i5  m m ..............................363 „
NuB IV  4/8 mm .............................. 336 ,.
NuBgrioB 2/15 m m .............................. 312 „
FeingrieB 0.8 m m ..............................  288 „

3. N e b e n e r z e u g n is s e :
S t a u b ................................................... 120 J l
Sehlacumkohlc................. .....................120 „

4. B r ik e t t s :  432 „

5. K o k s :
S t i ic k o ................................................... 528 „
N— O 50 S0 mm ..............................  552 „
N —I  35/50 m m ................. ...  552 „
N —I I  15/35 mm .............................. 528 „
Die Preise erhohon sich um 16 J l fiir Brennstoffe, 

dio mittels Schiffs geliefert-werden.

Dancben sind folgende, wesenUie.h niedrigere 
„ R ic h t p r c is e  B“ fiir Hausbrand-Lioferungen an die 
Saarlander und die kleine Industrie fiir die Tonne frei 
Eisenbahnwagen ab Liefergrube festgesetzt worden:

S tiickkohlen.......................................... 117 Jl
Forderkohle ..........................................109 .,

G r ie f ik o h le ..........................................  ‘-*2 „
W i ir f e l ...................................................  118 „

‘ NuB I ..................................................  H 8  „
NuB 1 1 ................................................... H 8 „
NuB I I I ................................................... 117 „
Koks 167 J l bzw. 171 J l und 168 „
Irn L a n d a b s a t z  'erhohen sich die Preise um 

6 J l jo Tonne.

Die Verstaallichung der englischen Bergwerke.
Der Vorstand des englisclien Bergarbeiter-Verbandcs ist 
kiirzlich wieder beim ersten Minister L loyd George 
wegen Verstaatliehung der Bergwerke und der Mine- 
ralien yorstellig geworden. Der Minister erkliirte, die Re
gierung sei n i eh t in der Lage, sich dem Vorschlag der Koh - 
lenkommission wegen der Verstaatliehung anzuschlieBen. 
Auch bei einer Besprechung dieser Frage im englischen 
Untcrhause'am 10. Februar 1920 lehn te  cr den Grund- 
satz der Verstaatlichung ab. Auf die Drohung der Ar
beiter, m it Gewalt dic Yerstaatlichung zu erzwingen, sagte 
der Jfinister, daB dies die Henscliaft der Minderheit lie- 
deute, wtigegen die Regierung bis zum Tode kiimpferi 
werde. Der A n trag  der A rbe ite rpa rte i, betre ffend

vm. 30
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d ie  V e rs taa tlichung  der Borg werke, ivurde d a r
a u f m it 329 gegen 64 S tim m en  abge lehn t,

Bei der groBen Bedeutung, die diese Angelegonheit 
fur Handel und Industrio der gesamten Weit liat, sei 
hiermit die seitherige B u tw ick lu ng  dieser. Frage naeh 
der „Deutschen BMgw.-Ztg.S*J kur/, zusammengefaBt: 
Im Januar 1919 wurden ium  erstenmal die Forderungen 
der englischeu Kohlenljergloute in ihrer weiteatgehenden 
Form brhoben: Verstaatlichung der GruBen und voll- 
standige. Neugestaltnng der Bergverwaltung unter Mit- 
wirkung der Bergarbeiter, sowie Einfubrung der Sechs- 
stundenarbeit an Stelle der soithmgen Aektstundcn- 
arbeit. Zu der letzteren Forderung mu 15 ais Yergleich mit 
den deutschen Verhaltnissen besonders bemerkt werden, 
daB naeh der Erkliirung der Arbeitorfiihrer Robert Smillie 
und Frank Hodges nacb dem damals geltenden Aeht- 
stundengesetz (tom Jalire 1908) die wabre Sehiclit,- 
dauer unter Tage etwa 9 Stunden betrug und daB naeh 
Einsetzung der JŚalil fi anstatt der Zahl S die wabre Ęchieht- 
dauer durclischnUtlieh noch etwa 7 Stunden betragen wurde.

Die Regierung berief darauf eine „Coal Mines Com- 
mission“, welche unter Yorsitz eines unparteiisclfSh Ju- 
Tisten aus Vertretern des Ministcriums, der Eisen- und 

Stahlwerkc, der Sehiffalirt, der Bcrgwerksbositzer und 
der Bergarbeiter bestand und die Lage des Bergbaues 
sind der Bergarbeitcrschaft eingehend untersuchte, Diese 
Kommission erstattete der Regierung am 21. Marz einen 
rorlaufigen Bericht. worin sie in ihrer Mehrheit (gegen 
-die Stimmen der Werkseigontumer) folgende wesentliebe 
Kcuerung empfahi: Tom 16. Ju li 1910 ab soli in d e m  
Gesetz vom Jahre 1908 die Zabl S diireb die Zali! 7 er- 
setzt werden. undAwnn es sieli ohne sehwere Schadigung 
-der nationalen Industrie durehfubręń Sasse, soli dann 
vom Ju li 1921 ab noeii die Zahl 7 auf fi herabgesctzt- 
werden. Was die Y e rs ta a tlic h u n g  betrifft, so sah sieli 
■die Kommission auBerstando, naeh so -knrzer Beratung 
eine umfassejide Neuorganisation Yorzuseblagen, stollte 
jedoch fest, daB das jetzt- herrschende Yerhaltnis yon 
Eigentumund Arbeit. zu wrurteilen sei undersetzt werden

*) 1920, 12. Februar.

mussc, sei es durch Verstaatliehung oder durch eine Art 
Uebcreinkunft, die eino gemischte Verwaltung der Gruben 
durch Eigcntumer und Arbeiter darsfflle; auf alle Falle 
mOsse man in Zukunft dem Bergarbeiter oine ontsohei - 
dende S tim m e in  der L e itung  tlcr G ruben . zu- 
erteilon.

Die Regierung nahm diesen lierieht der „Coal Mines 
Commission“ an, tat aber vorlaufig niehts, um den darin 
enthaltenen Zugestandnissen an die Ai'beiter Gesetzes- 
kraft zu geben. Fur dic Arbeiter, welche wenigstenB die 
SiebenstundOnsciiiclit vom Ju li 1919 ab fur gesicbert 
ansahen, handelte es sich nun vor allem darum, die ent- 
śprcchende Lohnerhohung zu erhalten, damit ihnen dureh 
die Herabsetzung der Arbcitszeit kein Lobnausfall ent- 
stiinde. Da die Verhandlungcn mit der Regierung und 

den Eigentumern nicht den gewunsehten Fortgang nabmen, 
kam es im  Juli zu dcm groBen Strcłk, der besonders in 
Yorksliire mit nic dagewesener Ileftigkeit durcbgefuhrt 

wurde. Erst in  der zweiten Augusthiilfte, naehdein die 
Lohne um etwa 12 %  erhoht worden waren, wiirde in 
ganz England. die Arbeit wieder aufgenommen.

lii der Frage der Y e rs ta a tlic liu n g , die durch diese 
Lohnstrcitigkeit vorubcrgćhend in den Hintergrund ge- 
drangt worden war, war bis dahin niehts Entschcidehdes 

erfolgt. Der Bergarbeiterkongrefi im  Se]itember und der 
GewerkschaftskongreBitn Dezember 1919 besohaftigtensicb 
erneut m it dieser gnmdsatzlichen Frage. Dieser letztcre 
KongreB bcsehlofi, binneti kurzem wieder m it der For- 

derung auł Verstajitlichuiig der Gruben an den Premier- 
minister beranzutreten. Falls dieser sieli dann  wieder 
weigein soltte, den Bsricht der Kohlenkommission in Ge- 
stalt eines Gesetzentwurfes dcm Parlament Vorzulegen, 
so solle der KongreB wieder zusammentreten und ńber 
die Schrittc entSeheiden, die zu unternelimen seien, um 

die Yerstaatlichung zu erżwingcn.
An 'diesem kritisehen Punkt ist dic Angelegenbeit 

nun angelangt. Da, wie oben gesagt, der Prcmierminister 

wieder eine abschlagige Antwort. gegeben und sieb auch 

das TJnterhaus gegen die Yerstaatliclmng ausgesprochen 
hat, so wird der GewerkschaftskongrcB auf Yeranlassung 
der Rergleiite in allernaehster Zeit einberufen werden.

Die Gjschaftslage der Huttenwerke im  Jahre 1918/19.
Das GeschiifUjahr 1918/19 stand im Zeichen sehwer- 

ster wirtschaftlicher und politischer Erschiitteruogen. 
Die iiberstiirzta Demobilmachung auf allen Gebieten 
griff tief in unsęr Wirtsjhaftsleben ein. Streiks, poiitisclle 
Unruhen sowie der unrermittelts Uebergaag zu einer 
Tolkiirzten Arbeitszeit braehten dor gesamten deutschen 
Industrie, im besonderen jedoch der Eisenindustrie, den 
Anfang eines vollig vertinds;rte», leider sehr ongOnstigen 
Wirtsohaftsabsclmitts. Was jahr^ehntel&nge Arbeit ge- 
schaffen, ist in seinen Grundlagen erschUttert worden, 
und die “Werke waren gezwungen, unter ganzlieh ver- 
iinder ten Yoraussetzungen den Wiederaufbau in Angriff 
zu nehaien. Wie dic „Deutsche Bergwertóżeitung“1) 
hiem> sehreibt, konnte sich die Industrie in don ersten 
vier Monaten noeb weiter aufsteigender Entwicklung cr- 
freuen, die naehsten acht Monate braehten naeh der 
Beendigung dos Kri?ges und dem Ausbmch der Revo- 
lution einen jtihen Abstieg, dessen Ende auch heute

noch nioht erreiebt ist. Die Hochstpreise fiir Eisen- 
erzeugnisse wurden aufgehoben, und die wahrend des 
letzten Jahres kiinstlich unter Druck gehaltenen Preise 
begannen ihron Lauf nach ob3n. Die Lohne folgten 
naturgemiiB schnell nach, und so entwickelte sieh, aus- 
gehend von der Kohle, der bekannte Wettlauf zwischen 
Lohn und Preis, der, begiinstigt. durch die innerpoliti- 
sehen Yerbaltnisse, auch heute noch die Wiederkehr. 
geregelter Yerhaltnisso am Eisenmarkt verhindert.

In demsolben Mafie, wie die Preise gęstiegen sind: 
ist auf der anderen Scite infolge der uberstiirzteń Yer- 
kiirzung der Arbeitszeit und der Wirkuogen t’es Frie- 
densyertrages die Erzeugung zuriickgegangen, wobei zu 
beruoksiohtigen ist, dafl wahrend der ersten vier Monate 

des abgelaufenen Geschaftsjahres die Werke noeb mit 
Hochdruck zu arbeiten in der Lage waren. Soweit. in 
den Gesehaftsberichten der Huttenwerke nahere Angaben 
enthalten sind, lassen wir sio hier folgen:

Kohle 
1918; 1? 1917/18

II oh eisen Rohstahl 
1018/19 j  1917/1* 1918/19 ■ 1917/18

FertigwjsogniFse 
1918/18 j  1917/18

P h o n i x .........................
Rheinstabl .................
Hoesch ..........................
Hasper Eisen . . . .  
Laurahutte . , , . . 

Georgsmarienkutte , . 
Guteboffnungshutte . ,

% $96 145
1 785201 

878 7)1

2 171 191 
479 883

2 454151

1 068167
2 217 299 
1 267 609

:i 076 002 
006 891

3 053 018

632 154 

369 995 
316 160 

125 110 
13Ś965 
108 390 
422 586

776 074 
478 519 
468 992 
157 230 
156 6G6 
133 000 
599221

821 411 
443 508 

378 096 
144 080

113 450 
689 329

1 090 071 
577 599 
519 227 

187 700

148 290 
479 891

S21 528 
270 100

132 970 
245 664 

137 662 
390 040

1 074 109 
376 073

176 415 
303 802 
201 832 
569 280

Insgesamt 10 665 625 14 838 939j 2 113 360 2 770 572 2 5S9 874 3 002 778 2 003 964 2 701 520

x) 1920, 10. Januar.
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Damach ist dio Geśamfckoblenforderung der hier 
aufgefiikrten gomischten Werke gegeniiber dem Vorjahre 
um 28 % , die Roheisen erzeugung um 24 % , die Roh- 
Btahlerzeugung um 13%  und dio Herstellung vonFertig- 
orzeugnissen um 26 %  zuriiekgegangen. Bei Hoeseh ist 
in der Kohlenforderung von 1918/19 dir Forderung 
der luuierworbenen Zoehe Fiirat Leopold einbegriffen.

Durch die plotzlich erforderlich gowordene Umstel- 
lung der Betriebe auf dio Friodenswirtschaft, die ge- 
ringere Leistung und di3 erhebliche Steigerung aller 
Unko3ton, welahe dio Preiserhohungen nioht auszu- 
gleiohen vermoehten, hat sieh die innore geldlicho Lage 
dor Werke auBerordentlich yerschlechtert. Es zeigt sich, 
wio weriToll es war, da 13 dio Werke in den vergangenon 
Jahren durch erhebliche Riickstollungen fiir schlechtere 
Zeiten Vorsorgo getroffen haben. Was dio w erbenden  
K a  p i t a l i  en anlangt, so ergibt sich nach den letzten 
Abschliissen von 13 in dio Berechnung einbczogenon 
Werkon folgendes Hild (in Millioncn Mark):

1918/1!! 1917/18

Aktienkapitalion........... 738,00 726,00
Anleihen und Hypotlieken . 263,92 227,53
Riieklagen . . . . . . 287,99 383,18

Insgesamt 1289.91 1337,01

Die Erhohung der Summę der A k t io n k a p i t a -  
lie n  ontfallt auf den Boehumer Yerein (Angliederung 
der Zeehe Friedrich der GroBe), wahrend die iibrigen 
groBon HUttenwerke gegeniiber dem Vorjahro unver- 
anderte Grundkapitalion aufwcisen. Die Anleihen und 
Hypotheken erhohten sich bei der Konigs- und Laura- 
hiitto um 20,16 M ili, beim Phonix um 18,5S Mili., bei 
Mannesmann um 2,50 Mili. M ;  sie gingen boi Krupp 
um 2,05, bei der Gutehotfnungshiitte um 2,17 Mili. Ji 
zuriick, so dali sich unter Beriicksichtigung weiterer 
kleinor Zu- und Abgango boi anderen Werken eine Ce- 
samterliohung um 36,39 Mili. .11 oder 16%  ergibt. Die 
V e r m in d e r u n g  d o r  R i io k la g e n  belauft sich auf 
95,ł9 Mili. .(£ oder 25% . FUr die Gesamtsummoi der 

werbenden Kapitalien macht der Riiekgang gegeniiber 
dem Vorjabre 3,5 %  aus. Zu beriicksichtigen ist hierbei, 
daB dio Verminderung der Rucklagen duroh dio Folgen 
des Umsturzes in den Torliegendeu Absehliissen noch 
nicht voll zum Ausdruok kommt, da die Heranziehung 
dor Riioklagon und angesammelten, Bestiinde zur Dek- 
kung von Yerlusten und Erganzung dor Roi ngę winne 
ziffommiiBig bei einer Reihe von Werken erst im neuen 
Geschaftsjahre yerbućht wird. Voll in Ersehoimmg tritt 
der Riiekgang jedoch bei der Fried. Krupp A.-G., 
welched;o Entnahmo aus der Sonderriicklige zur Deekung 
des Verlustes mit 20 Mili. ,H bereits in dem letzten 
AbschluB yerbucht bat und einen Abgang von 53,23 
Mili. M  oder iiber 40 %  boi don Rucklagen verzeiehnet. 
Beim Pbonix tritt dor yolligo Vcrbraueh der Kriogs- 
riicklage cbenfalls bereits buohmiiOig in Ersclieinung; 
der Abgang aus den Riieklagen stcllt sich auf 20,93 Mili. JŁ 
oder 41 % . Die Riioklagen der Bismarekhiitte weison 
nach Verbuehung von 1,5 Mili. Jf aus dem E i nouerungs- 
uud Gowinnausteilerganiungsbeatando einon Riiekgang 
um 1,41 Mili, auf, und die Golscnkirchenor GuBstahl- und 
Eisenwerke haben dio Entnahme aus der Sonderriick- 
lage zur Deekung des Yerlustea mit 5,93 Mili. in Ab
gang gobracht, wonach eine Abnahme um 1,94 Mili. 
reohaungsinśiBig gegeniiber dom Vorjahre verbloibt. Riiek- 
gfinge sind im iibrigen festzustellen boi Mannesmann
8 Mili. .11, Rheinstahl 3,44 Mili. .11, Hocsch 5,09 Mili. ,rt, 

Gcorg»marienhiitte 2,20 Mili. .H . Die Gutehoffnungs- 
hiitte weist eine Erhohung der Riicklngen um 2,03 Mili. .H 
aus. Fast unyerandert gegeniiber dem Vorjahro blioben 
die Rucklagen beim Boehumer Verein, Hasper Eisen- 
und Stahlwcrk, Laurahiitte, wo aber noch der Yerlust, 
dor die gesamten Rucklagen fast aufzehrt, zu yerbuehen 
ist, und van der Zypon.

Errcchnet man das ^erhaltnis der Riioklagen zumAk- 
tienkapital, so steht an erster Stelle die Gutohoffnungahutts 
mit 99 %  (i. V. 94 % ); os folgen Hoeseh mit 80 %  (101 %),

Gclsenkirchener GuBstahl- und Eisenwerke mit 76 %  
(119%), Boohuinor Verein, wobei die Kapitalerhohung 
um 12 Mili. M  zu beriiekaichtigen ist, m it 49 %  (62%), 
Mannesmann 32 %  (41 %), Rhoinstahl 40 %  (47 % ), 
van dor Zypon unyerandert 39 % , Bismarekhiitte 38 %  
(44 %), Hasper Eisen 32 %  (31 %), Laurahiitte unver- 
iindert 30 % , Krupp 30%  (50%), Goorgsmarienhiitte 
30 %  (42%) und Phiinbc 2 8 %  (48%). Die gesamten 
Rueklagon dor hier genannten Worko maohen 39 %  
(50 % ) des gesamten Aktienkapitals aus, sind also um
11 %  gegeniiber dem Vorjabregeringorgeworden. Immer- 
hin ist dieser Prozentsatz noeh ais rooht befriedigond 
zu bezeiohnon, da wahrond des Krieges erhebliche 
Summen fiir dio spater zu erwartendo Umstellung an- 
gesammelt und mit Eintreton dieses Zeitpunktes in 
Angriff genommen wurden. Leider hat dio Inangriff- 
liahme dieser Riieklagen im abgelaufenen Gosehafts- 
jahre auf der anderen Seito nur in geringerem MaBe ge- 
winnbringondon Wiedoraufbauzweekcn gedient, da die 
umgostellten Anlagon auś bekannten Griinden nur 
iiuBerst unrogelmiifiig zu arbeiten in der Lago waron. 
Ein Teil der Betriige diente lediglich dazu, eine Auf- 
reehterhaltung der Betriebe und ein Durchhalton dor 
Arbeitorsehaft zu crmogliehen.

Erhobliehe EinbnBen orlitten yerschiedeno Hiitten- 
werko infolge der V a l u t a v e r s o h l e e h t e r u n g  aus 
den bekannten s e h w e d is e h e n  E r z lie fe ru n g s y e r-  
t r iig c n , und zwarPhonixnioht weniger ais 36,6Mili. .11, 
Hoeseh 15,25 Mili. ./(, Bismarekhiitte 780 000 ,/{. Die 
Rheinisehon Stahlwerke bereehncn ihre Yerbindlichkeiten 
auf 8 Mili. Kronen, was in einem Anwachsen derSchul- 
den von 62,01 auf 118,83 Mili. ,ft zum Ansdruek 
kommt. Auch Krupp und der Boehumer Veroin sprechen 
in ihren Berichten vcn sohwcdischen Verluston, ohne 
aber zahlonmaBige Angąbon zu maehen. In  dor folgen- 
den Zusammenstellung (Seito 276) sind die Rohgewinne 
nach Abzug dor Unkostcn usw. ohne Hinzureelmung 
otwaigor Zuwcndungen aus den Riioklagon vorrochnet. 
damit ersiehtlich wird, was im abgelaufenen Gosehafts- 
jahro aus dem Betriebe herausgcwirtschaftet worden ist. 
Die Reingewinne stellen die Betragodar, die den Werken 
unter Verreehnung aller Entnahmon aus den Riieklagen 
fiir t die Gewinnverteilung zur Verfiigung standen. Dio 
Absehreibungen onthaltcn auch die Abbuohungen auf 
Kursvorluste.

Bei Krupp, dor Laurahiitte, und don Gelsenkirehe- 
ner GuBstahl- und Eisenwcrken haben bereits dio Un- 
ko=ten usw. die Botriebsgewinnc aufgozehrt, so daB 
nicht oinmal ein Rohgewlnn ausgewiescu werden kann. 
Krupp dcekt, wie schon bemerkt, oinen Yerlust ron 
uber 20 Mili. .ii aus der Sonderriicklage. dic Laura- 
hiitto vermindert nus domselbon Grundę ihre Riicklagon 
um 10,72 Mili. ,/(, Hocsch crhoht den oben ausgowie- 
senen Rohgowinn durch Entnahme von 9,31 Mili. M  
aus der Sonderriicklage auf 17,89 Mili. „U, nimmt aber 
trotzdom wegen der erforderlichon hohen Abschrei- 
bungen 8,45 Mili. 1 Yerlust in das neue Geschaftsjahr 
hinein. Dio Gclsenkirchener GuBstahl- und Eisenwerke 
entnehmen der Sonderriicklage 5,93 Mili. M ,  um d u 
in gloieter Hohe ausgewicsenen Vcrlust zu deeken; der 
Gewinnausteil wird aus dcm vorjiihrigen Vortrag bezahlt.

Im  iibrigen zeigt dic Aufatollung, daB dio crzięlten 

R o h g e w in n e  liintcr denen des Vorjahres auBerordont- 
lich zuriickbleibęn. Fiir samtliche hier »ufgafiihrten 
Werke botragt dor Riiekgang 238,44 Mili. Jl oder 72 % .  
LaBt. man die drei oinen Rohgewinn nicht ausweisenden 
Werke auGer der Bdreclmung, so stellt sich fiir die 
yerblcibenden IOWerke der Riiekgang auf 146,45Mili,M  
oder 62% . Hinsiehtlujh der A b s e h r e ib u n g e n  ist 
zu bemerken, daB' der Plionix seine schwedisehcn Ver- 
lnste nur mit 11,80 Mili. JL durch Absehreibungen ge- 

deekt hat; der groBte Teil ist m it 22,80 Mili. M  aus 
der Kriogsrucklage und mit 2 Mili. Jt aus der lUick- 
lage fiir Kursverlu9toTorweggedeokt worden. Bei Hoeseh 
und der Bismarekhiitte sind dio Valutaverlusto mit 
15,25 Mili. J i bzw. 780000 ,<t in den Absehreibungen
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P h o n i s ..........................
E hem stah l.....................
Boehumer Verein . . . 
Haspor Eisen . . . .  
Gusehoffmmgshiitte . . 
Georgsmarienhutte . . 
Van der Zypen . . .
M annesmann.................
Bhmarckhiitle . . . .
l l o o s c h .........................
Krupp . . . . . . .
Laurahiitto .................
Ge senkirchener GulJ- 

stahl- und Eisenwerke

1'oligewinn 

ausschl. Yortrag
Abschreibungcn

lłelugewlim 

eiuschl. Yortrag

Ctcwl :ni-Aust«i[

Bctrag

■
Neuer Yortrag

1918/19 
Mili. J i

1917/18 
łilll. X

1918/19 
Mili. JL

1917/18 
Mili. .(t

1918119 
Mili. .«

1917/18
m ii. m

18/19
o//O

17/18
%

1918/19 
Miii. Jt

1917/18 
Mili .li

1918/19 
Mili. JC

1917/18 
Miii. Ji

‘>4,56 59.39 21 93 21.04 11.72 40,94 8 20 S.48 21.20 2.97 9.09

8,02 23.74 8 00 10.00 3,72 9.07 0 121 /„ 3,00 7.50 0,05 1.20
8,21 19,45 S i t 7.43 3.37 15,01 o 22‘ L 2,85 9.11 — 3.00
3.14 8,47 2.01 4,50 2.11 4.89 10 10 1,30 2,08 0 02 0.98
9.59 25,67 8.25 10,16 2,68 17,01 6 20 2 40 8,00 0.29 1,49

4,52 6,44 4,90 4.50 0,10 2,74 — 10 — 1,85 0,16 0.53

4,70 15,25 3.51 9,99 2,92 0 92 10 25 1.70 4.25 0,94 1,07
9.04 29.80 4,61 5,63 9.78 24.30 0 18 5.10 I4.L'-J 4.54 4.70
7,74 18.87 S,08 11.54 1.31 7.47 5 • 30 1,10 0.00 0.18 0.14

8.08 27,03 25,98 15.59 — 12,50 — 24 — 0.72 — 0,14
— 50,99 54 27 52,69 — 19.00 — — — — — 10,00

! 5,53 4.33 7.19 — 8,34 — 12 — 4.32 — 0.23

9 47 2.49 3,85 ■— 6.15 10 30 0.45 1.35 0,10 0,59

S8.20 316,70 156,80 170,71 : 37.77 181,00 5,07 18.40 27 04 87.20 9.25 j 34.42
■

enthalten. Insgosamt stallton sieli did Absohreibungen 
der oben angofuhrton Werke um 13,01 Mili. J i  oder 
8 %  niedriger ais iin Vorjahre. Dio R e in g e  w in n ’o 
sind gogeniiber dcm Vorjahro kliiglieh zusanunenge- 
echmolzen und konnten in der yorstehenden Hoho nur 
auf Kosten der Vórsorgc fiir das naehsto Jahr ausge- 
wiesen werden. Bio gesamten Beitigowinne gingon um 
143,83 Mili. JL odor 79 %  zuriick. i)ie G o w in n au s -  
to i le  sind angesiehts dieser ungiinstigen Gewinnziffern 
diesmal bereits bei vier Werken ausgefallen. Im  iibrigen 
sind iiberall ganz erheblielie Eruuifliguńgen der Aus- 
sehuttungen eingetreten. Der Durehsehnitt ist bei don 
13 Wcrkon um 13,39 %  zuruekgogangen und stellt sich 
im Vorgloich m it den Yorjabren wie folgt:

1 9 1  : t / 1 4  

%  
8,19

Of/o
0,85

1016/11'.

o/
/o

17,54

1910/17 1U17/18 1918/19

18,SO 18,46 5,07

Die ycrteilten Betriigo sind insgesamt 69 %  geringor 
ais im Vorjahre. Was den V o r .tr ag  a u f  n e ue  R och  - 
n u n g  anlangt. so ist dieser bei vierder groCten Werko 
bereits yollig aufgczehrt, bei den ubrigen Betrieben sind 
dio ycrbleibenden Summen so gering, daB mit ihnen 
nicht mehr viel anzufangen ist. Dic gesamte Vortrags- 
suinme ermiifligt Sich um 25,17 Mili. J l  odor 73% . Dic 
E o lg e ru n g e n  aus den obigoh Ziffern lassen sich

kurz wic folgt zusaminonfassen: Dio gesamten Rohge - 
winno der Werke haben fiir das abgelaufene Goschafts- 
jahr bei weitem nicht auagereicht, dio Abschreibungcn 
zu decken; dio Gewinnaussehuttung gesehali auf Kosten 
der Rucklagcn sowio des Vortrągs. Soweit aus den 
AbselilusBcn ersióhtlich ist, wordon don Riieklagcn nicht 
woniger ais 63,00 Mili. J i, den aus dem Vorjahre vor- 
gctragenenBetragen 25,17 Mili.. ({, zusammen 98,23 Mill../Ł 
entnommen; das ist mehr ais die gesamten Rohgewinne 
ausmachen und berechnet sich auf rund 13 %  der ge
samten Aktienkapitalien.

Dic A u s s ic h te n  fiir dio kommenden Abschlusse 
lassen sich nur schwer und untor Vorbolialt beurteilon. 
Die abgelaufenon Monate des laufenden Geschaftsjahres 
1919/20 sind, was dio Erzeugung der Werko amangt, 
weiter ungiinstig yerlaufon, und dio kommenden Mo- 
nato werden, soweit man die Entwicklung dor Ver- 
haltnisse heute voraussohenkaun, hier kaum eino Besse
rung bringen. Andęrseits ist zu borucksiclitigon, daB 
dio P re is o  fiir samtliche Kisenerzougnis.se ganz auBer- 
ordenthch heraufgesetzt wordon sind, so daB also an- 
zunohmon ist, daB dio Huttenwerke, nachdem* sie im 
yergangenen Geschaftsjahre dio Umstellung vollondet 
und den Umsturz iiberstanden haben, im laufenden Ge- 
schaftsjahrc wieder Einnahmen erzielon worden, die eine 
angemossonc Ycrzinsungdes Aktienkapitals ermoglichen.

Bucherschau.

Posclil, Viktor, Prof. Dr., Direktor des Instituts 
fur Warenkundc an der Handelshochschule Mann
heim: E infu lm tng in die Kolloidehemie. Ein 

AbnB der Kolloidchemic fiir Lehrer, Fabrikleitei, 
Aerzte und Studieiende. 5., verb. und verm. Aufl. 
Mit 56 Bild. im Text. Dresden u. Leipzig: Theodor 

Steinkopff 1919. (XII, 148 S.) 8°. 7 JL

Dic neue Auflagi- ist, gegen die vorige an Umfang 
um etwa dic Halfte gewachscn. Der den Bcgriff Kolloid- 
chemie erklarendon und die Gcschiehte der Kolloidchemic 
kurz schildemdcn Einleitung folgen die Abschnittc 
„Kenuzeichen des kolloiden Zustandes" und „Eigen- 
schaftcn der kolloiden Losungen und Gele“ . Im  vierten 
Abschnitt werden die Verfahren, im funftcn dio Anord- 
nungen zur Darstellung und Uńterauchung kolloider 
Losungen beschriebcn. Im  seehsten Abschnitt werden die 
Anschauungen uber die Natur des Kolloidzustandes er- 
ortert. Im  siebenten und achten Abschnitt wird auf dio 
Bedeutung der Kolloidchemic fur die Hcilkunde, 
die Landwirtschaft, die Technik usw. aufmerksam ge
macht.

Leider hat der Verfasser in seinem Strcben, diesmal 
recht grundlieh zu sein, den kleincn Kalin zu voll geladen. 
Sogar das Wort „Chemic“ abzuleiten und zu erklarcn 
hS.lt- er fiir niitig. In  seinem loblichcn Strcben, die Ge- 
schichte der Fachausdrucke zu pflegen, wid met er dem 
Worto „Gallerteu vier Zcilen; aber bei dem seltencn 
Worto „Pektisation“ bleibt er dio hier sehr notige Et - 
klurung schuldig. Aueh sonst konnte manches Entbehrliehc 
fortgelasson und Wichtigercs cingcfugt werden; z. B. sind 
die beiden Abbildungen von Pyknometem und gar manchc 
andere aus Katalogen entnommeno Bilder durchau9 ent- 
behrlich. Die neuercu Arbeiten von Zsigmondy und 

seincn Schulern uber das Ausfloeken und Losen sind hin- 
gegen, wie Jioch andere erwahnenswerte Ditige, nicht 
berucksichtigt worden.

Wer der Weitschwcifigkeit des Verfassers die notigf 
Geduld entgegonbringt oder unbekumniert das ihn niclit 
Fesselnde ubersehlagt, w ini das an sich netto Biiehlein 
auch in der neuen Auflage schatzen. K . Arndt.

Foęrstęr, Max, S)c.»̂ n(i-, Geh. Ilofrat, ord. Prof.
a. d. Techiiischen Hoehschule Dresden: Die 
Grundzuge des Eisenbetonbaues. Mit 164 Abb
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i, Tosrt. Berlin: Julius Springer 1019. (VIII, 
'J55 S.) *8u. Geb. 8 Jl:

Das yorliegende Lehrbueh ist yornefimlich aufgebant 
auf den Erfahrungen und Ergebnissen, dic der Deutsche 
AusschuB fiir Eisenbeton in jahrzehntolanger Versuehs- 
-arboit gewoimen liat. Hierdureh zoiclinct sieh das Werk 
vor Tieleu Biichern gloichcr Richtung vortei!)iaft aus und 
macht es ganz besonders gecignet, diese wissenschaft- 
iichen Versuehsergebnisse den in der Praxis stehenden 
Ingenieuren zu yormitteln. Das Buch soi deshalb auch 
angelegentliclist zum Sclbststudium cmpfohlen. Dor In- 
halt zerfąllt in drei Hauptabsclmitte. Der erste bringt 
die gesehichtliehe Entwicklung und behandeit die Bau- 
stoffe das Vorbundb.»u?s, im zweiten worden dio Kon- 
strukiifenselemonte, die Platten, Balkon; Stutzen be- 
sprochen, und der dritte, der den weitausgroBtcn Kaum ein- 
nimmt, liandolt, ausgehond yon den praktisclien Ver- 
suelien, von der Ermittlung der inneren Spannungen. 
In erster Linio ist hierbei Rucksicht genommen auf die 
in Deutschland nllgemein anerkannten Bestimmungen 
fiir die Ausfulirung von Bauwerken aus Eisenbeton vom
13. Januar 1910; zshlroichc Boispiele aus der Praxis 
yeranschaulichen die theorotischen Ergebnisse.

Ineinem Anhangesind die einschlagigen Bestimmungen 
und Zahlentafeln żusammengestelll. Boi.-,

3Iichiiclisi Karl, Dr., Patentanwalt in Berlin: 
Praktisehes l landbueh des amerikanischen Pa- 
tentrechls. Berlin fflŚT.il, Dessauer Str. 10): 

Franz Sienienroth 1919. (XI, 031 S.) 8°. 25 JL  

geb. 30 •\M..

Der Verfasser hat die deutsche Literatur m it einem 
Werke boreichert, das einmal wirkli ch einem dringeuden 
Bedurfnis entspricht. Ganz abgesehen yon der aufcr- 
ordcntlich zeitgtmiiBen Bedeutung, welche die Yerhaltnisse 
in den Voreinigten Staaten von Amerika fiir die deutsche 
Industrie und ihre berufenen Veitretcr haben, ist, 
wie in dom Buche sehr zutreffond festgestcllt wird, die 
Literatur iiber das amorikanische Patentrecht mehr ais 
diirftig. Denn in  dor Tat ist — jodenfalls weiteren Kreisen 
ąusschlieClich — nur R o b i nsons „The law of patents 
for useful inventions“ bekannt gcworden.

Der Verfasser gliedert nach einer meisterhaften Ein- 
fiikrung und gesekiciitlichcn Darstellung seineii Stoff 
planYoll in drei Hauptahsohnitte, dereń erster sieh mit 
den objektiyen und subjektiven Voraussetzungen des 
Sohutzes befaBt, wahrend der zweite Teil das Verfahren 
der Annieldung und Erteilung behandeit und der dritte 
sieh m it dom erteilton Patent, also, abgesehen von den 
Fragen der Ucbcrtragung, m it der Verletzung und dem 
gerichtlichon Vcrfahren besehiiftigt. In einem Anhanąe 
sind in dankenswerter Weise dic notwendigsten Grnnd- 
lagen fiir das Verst&ndnis des Buches, also die Texte 
der Patentgosetze von 1790 und 1836, die Ausfiihrurigs- 
Terordnungen usw. im Urtext und deutscher Uebersotzung 
gegebon.

Die ungeheure Fulle des Stoffes macht es der Be- 
sprechung unmoglich, auf Einzelheiten einzugehen, aber 
dies kann gosagt werden, daB der Verfasser Praxis uud 
Rochtsprechung auB^rgewohnlich beherrscht und rn.it 
einer Zuverlassigkoit und Sorgfalt Yerwendet, die yor- 
hi Idl i cli genannt werden kann. Da es dem Verfasser 
gelungeti ist, bis zum 1. Januar 1917 die gesaniten Grund- 
lagen, also Entscheidungon undgesotzliche Bestimmungen, 
zu orhalten und zu bóarbeiten, so ist die Arbeit durchaus 
ais auf der Hohe der Zeit stehendanzuseben. Sie ist nicht nur 

selbstvorstandlich fiir jeden Patentanwalt ein unentbehr- 
liebes Hilfsmittel, sondern weit iiber dioson Kreis hinaus 
von praktiseher Bedeutung fiir jeden Beteiligten Und 
noch sehr viel mehr ais das: Eine stolzo Errungensch&ft 
fiir die deutsche Wissenschaft, eine Frucht, die wiihreud 
des Krieges nur auf deutsshem Boden reifen konnte.

M  j l in ii.

Ferner sind der Sohriftleitungzugegangen: 

A igner, Eduard, Dr. mcd.: Weson uud Wirkchnfer 
Wunschelrute: Eine praktischo Anleitung. .Mit IG Abb. 
uud 4 Lagepliinen. Stuttgart: Konrad Wittwer 1920. 
(07 S.) 8°. 3 Jl.

Arsbok , S ta t is t is k , for Sverige. Sjiitte argangen, 1919 
Utgiven av" K u ng l. S ta tis tis ica  C en tra lby ran  
(Annuuire  sta  t is t i que de la Suode. Ge annós, 1919 
Publić par le Bureau C en tra l de S ta tis t iąue .) 
Stoekholm: P. A. Norstedt & Soner 1919. (X I, 3IG) 8“ 

Berg, Heinz, Diplom-Ingcnieur: Z ah len ta fe ln  fiir 
dic Umwandlung dor cngliseh-amerikanisclien techni- 
sehen Ma Be in deutsche MaBc. Mit Anh.: Munztafcln. 
Berlin: Georg Siemens 1919. 2 BI. (44S.)8U. Kart. 3,60 M ,  

Bergwerke und Salinen, Die; im niederrheinisch-west- 
fiilischen Bergbau bezirk 1913— 1918. (Gewinnunnf, Be- 
legschaft usw.) Essen: Vcrlag Gluekauf 'mi b. II. 1919. 
(75 S.) 8°. 3 Jl. ,

Berieh te  des Triigertypen-Ausschussos des Ocsterr. 
Ingenieur- und Arehitekten-Vereincs. Erstattet- in den 

.Geschaftsversammlungen am 27. Februar 1015 und
23. Novembcr 1918. (Mit 11 Abb. nnd 5 Taf.) Borlin 
(N 24, Friedrichstr. 105b) und Wien: Urban & Sehwur- 
zenberg 1919. (24 S.) 8°.

Aus: Zeitsehrift des Ocst. Ingenieur- und Architek- 
ten-Vcrcines. 1910, II. 21, u. 1918, II. 50 bis 52. 

B e rline r , S., Dr., vor dem Kriege Professor der Haudels- 
technik an der KaiscrlichcnUniversitSt zu Tokyo: O r
g a n is a t io n  und Betrieb des japanischenlmporthandels. 
Hannoycr: Hahnsche Buchhandlung 1920. (119 S.) 8“.
11 Ji.

(Weltwirtschaftliehe Abhandlliligen. Bd. 1.) 
B estim m ungen  uber Eiuriclitung und Betrieb der Auf- 

zuge. Erl. von H. Jaeger, Wirki. Goli. Oberregierungs- 
rat und yortr. Rat im PreuB. Ministerium fur Handel 
und Gewerbe. 2., neubcorb. Aufl. Berlin: Carl Hey- 
mauns Verlag 1919. (178 ,S.) Geb. 10 Jl.

(Die uberwachungspflichtigen Anlagenin PreuBen. 1.) 
Betriebs-Bueherei, Elsner’s, hreg. von Dr. jur. Tiinz- 

ler und Sorge. Berlin (S 42): Otto Elsner,
Yerlagsgesellsehaft m. b, H. 8°.

Bd. i. Y crfassung , Dio, des Deutschen Reichs 
vom 11. August 1019, erl. und m it einem Sachyerz. ver- 
seheji von Dr. Konrad Saengcr, Prasidcntendes Proulłi- 
selien Statistischen Landesamts. 1920. (198 S.) Geb. 
9,90 M .

Bd. 2. K r icgsabgaben , Die, 1919. Gesetz iiber 
eine auBorordentliclie K riegsabgabe fiir das Recli- 
nungsjahr 1010 und Gesetz uber eine K riegsabgabe 
yom Verm ogcnszuwaehse voni 10. Septbr. 1919. 
Erl. yon W. Benek, Steuer-Syndikus des Vereins Deut
sche!' Bisen- und . Stahl-lnduMin-ller (Norddeutsche 
Gruppe), Berlin. 1020. (2li4 S.) Gob. 11 

Bezugsque l len in 0 Spraehcn, fremdsprachlich bcarb. 
v. d. Redaktion der „Jllustrierten Teehnischen Worter- 
biichcr11, Munchcn . . .  Ju li 1919. 15. Ausg. Berlin 
(MW 7, Somtnerstr. 4a): Verein deutscher Ingeuieure 

(1919).; (209 S.) 8°. . 3 Jl.
i]- Die yorliegendc Ausgabe des BezugS(juellcn- 

anzoigers, dessen Titel .auch noch in englischer, fran- 
zosischer, italienischer, spaniseher undrussiseher Sprache 
angegeben ist, -weist unter 1154 Fachgruppen 72G1 An- 
schriften. von Firmen aus der mechauischcn Industrie 
und yerwandten Gebieten nach. Im  alphabctiseheu 
Anschriftonverzeichnis sind yon 980 Finnen die genauen 
Brief- und Drahtanschriften, die Fcrnspreehnummem 
sowie die Fabrikationszweige angegefien; ein Telegramm- 
adwsaSn-Sehlussel ergiinzt diesen Teil des Buches. Don 
SchluB bilden besóndere Stichwortycrzeiclinisse in deut- 
scher, englischer, franzosischer, italienischer, spaniBeher 

und russischer Sprache. fji 
B loB , Baurat, $r.-3lta.: Lolin und l^hnungsarten. (Mit 15 

Abb.) Dresden-X.:Ć. Heinrich (1919). (51 S.) 8". 2,40 Jl,
Veroffent!ichungen der Dresdnor Volkshochsęhttle, 

Hrsg. yon Dr. Kar! Reuścbel. 1.
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Yereins-Nachrichten.

Nordwestliche Gruppe des Verelns Deut
scher Eisen- und Stahl-Industrieller. 

Niederschrlft uber die Vorstandssitzung am Dienstag, den

10. Februar 1920, nachmittags 4 Uhr, Im Sitzungssaale 

des A. Schaaffhausenschen Banbverelns, Diisseldorf, 

Ludendorffstr. 29>.

Anwesend waren dio Horron: Generaldirektor Geh. Bau- 
rat 2r..jiui- ct rer. poi. o. Ii. W. Boukenborg (Vor- 
sitzcnder); Exzellenz Siuat^ministsr n I). Dr. Becker; 
Dircktor E. Ho brecker; Generaldirektor 3)c..Qng.o, h. 
W. R ou te r; Direkt-or A. Sohum aohor; Diroktor 
C. V ie lb »be r ; ais Gastó: Diroktor C. Gorw in; Dr.

E. H o ff; <3Sr.*3ufl- O. Peterson; Dr. J. R o icho rt; 
von der GeschSftsfalirung: Dr. Xt.-^lięł. e. li. W. 
Beum er; Syndikus E. H o inspn ; Dr. K. P roeh tling ; 
Dr. E. Z en tg ra f; Dr. II. Raoine.

H n tschu ld ig t hutten nich dio Horren: Generaldirektor
F. F lic k  ; Generaldirektor Obcrburgenneii|er a. D. Fr. 
H aum ann ; Goli. Finanzrat a. D. Dr. rer. poi. A. l in  - 
genberg; Direktor A. K auerm ann ; Kommorzienrut

o. h. M. K le in ; Ingenieur E rnst Lueg; 
Jir.-Jnfl. J . Massenez; Konunerzienrat C. Rud. 
Poensgen; Fabrikbesitzer A. Post; Koninierzienrat 
‘$r.-3lig. o. h. 1’. Rbuscli; It..Qnę|. E. Sclirod tor; 
Kommerzienrat «• 1*. Fr. S pringo rum ;
Direktor G. Zapf.

Die Tagesordnung war wie folgt festgesetzt:

1. Der Siedlungsverband fiir den Ruhrkohlenbezirk,

2. Preisfragen (Gleitende Skala usw.),

3. Psycho-Technik (Psyehologisches Laboratorium an 
der Uniyersitat Munster),

4. Bildung eiuer Tarifkommission,

5. Steuer- und Reehtskommission,

6. Der Haushalt der Gruppe (Beitrag zum Haupt" 

verein usw.),

7. Geschiiftliche Mitte®ngen,

8. Sonst ctwa yorliegende Angelegenheiten-

Herr Geheimrat 3>t.>;ylig. et rer. poi. e. li. W. Beuken- 
berg.oroffnet um 4>4.Uhr die Sitzung m it BegriiBung 
der Erśchieneuen. Vor der Tagesordnung erhiilt Dr. 'Sr.-ijuf)
a. h. W. Beumer das Wort zu einem kurzen Bsricht uber 

dic m in is te r ie llo n  V erhand lungen  in Koln und 
Dusseldorf, an denen er ani und 9. Februar d. J . teil- 
genommen hat. In  den M'ttelpunkt seiner Wunsehe und 
Besch werden habe er die Frage des Achtstundentag-s gc- 
stellt, dossen ubarsturzte Einfuhrung durch die ,,Volks- 
beauftragten" dic deutsche Gutererzcugung' auf das 
sehwerste, gcsclukligt habe. Noch im Oktober 1918, ais 
in der Nordwestliehen Gruppe m it den Gcwerkschaften 
die ersten Schritte zur Arbeitsgcmoinschaft. getan wurden, 
habe der damalige Geworksehuflssekrętar und jctzigc 
Minister Sehlicke ausdrueklieh bętont, dali! die Eińffihrung 
des Aohtstundentag?s nur durch internationale Regelung 

moglich sei, wenn . DeuUchlands Wirtschaftslebon nicht 
auf das “chwerste gcschadigt werden solle. Der jetzigo 
Finanzminister Dr. Sudekum habe zugegeben. daB die 
gleiche Behandlung eines Bahnwarters, der am Tngo
10 bis 20mal seine Schranken schlieBo und offne, zu Un- 
recht dio gleiche Arbeitszeit habe, wie ein Arbeiter der 
Schworindustric, und die Gewerkschaften gebeten, auf die 
Psyche der Arbeiter hinzuwirken, daB sie freiwillig uber 
den Achtstundentag hiuaus arbeiten. Domgogenuber aber 
steho nun, so fuhrte Dr. Beumer weiter aus, die Tatsache, 
daB vor kurzem ein Kistenfabrikant in Koln, dessen 
Arbeiter freiwillig und mit Zustimmung des Arbciteraus-

schusses 1J4 Stundcn mehr gearbeitet, wegen Verletzung 
des Gesetzes uber den Achtstundentag in allen Instanzen 
ycrurtcilt worden sei. Dr. Beumer hat den Minister fur 
Handel und Gewerbc, Herm Fischbeek gebeten, festzu- 
stellen, welcher Gowerberat diese Kluge erhoben habe, um 
fur dio Zukunft iihnliehe Wideraiimigkeitenzu yerineiden. 
Den Zusammenhang des Achtstundentages m it den Be- 
strebungen der Bergleuto auf Einfuhrung der Sechs- 
stundenschicht betonend. habe dann Redner darauf h in 
gewiesen, (ląg dies zwar Fragen der Reiehsgesetzgebung 
seien, daB aber nach Bismarcka Vorgang die Minister der 
Einzclstaaten sehr wohl das Recht und die Pflicht hiitten, 
auf die Reiehsgesetzgebung so einzuwirken, daB sio nicht 
zum Unheil des Einzelstaates gercieho. IXishalb habe er 

den Minister fiir Volkswohlfahrt gebeten, auf seinen 
Amtsgenossen, den Iteiehsjustizuiinister Dr. Schiffer, 
der ais nationalliboraler Abgeordneter einer der ent- 
sehiedensten Kiimpfcr gegen den Bureaukratismus ge- 
wesen sei, auf folgende Tatsache aufmerksnm zu maclicn: 
Am 2!i. Jun i 1919 habe Redner namens des ,,Vercin« zur 
Walirung der gemeinsamen wirtschaftlichen Intercssen 
in llheinhind und Westfalen" eine Denksehrift, iiber die 
Binfiihrung der KIcinaktie beliufs Gewiiuibeteiligung der 
Arbeiter beim Reichsjustizministerium und beim Reichs- 
wlrtschaftsministerium cingoreieht und darauf bis heute 
eine Antwort uberhaupt nicht erhalten. E in deiartiger 
Sehleiulriiui sei donn doch unter dem Bureaukratismus des 
alten Regimcnts nicht yorgekonimen. Auch die Antwort. 
die Dr. Śchiffer bszuglich der Kleinakfcie dcm Abgeord- 

neten Kempkes in der Nationalyersammlung gegeben1). 
turnie in geradczu kindlieher Weise Schwierigkeiten auf, 
uber die der Bsrufsjurist und Volkswirt nur liicheln konne. 
Bezóglieh der Bi-strebungen, dio Rheinlande und womog- 
lich auch Westfalen von PreuBcn zu loseji, habe der Redner 
festgestellt, dali die rheinisch-westfalische Industrie jeg- 
liclie Absplittcrungsyersuehe yerurt-eile und von einer 
rhcinisclicn oder gar rheinisch-westfalischen Republik 
nichts wissen wolle. Schwer seien die Opfer, die die links- 
rheinische Boyolkerung unter der Besatzuug zu tragen 
babo; uber nicht minder schwer seien die Opfer, dio Ost- 

preuBen und Obersdilęśięii infolge unserer falsehen Polen- 
l>olitikerleide. Einig wollen wir m it ihnen allen zusammen- 
stelien; aber dazu sei Ordnung und Arbeit notig. Die 
produktiye Arlieit sei jedoch bereits gcschadigt durch die 
yielen Yerhandlungen, dio durch die bisherigon Arbeiier- 
ausschusse Ijcdingt waren nnd die Sich noch hiiufen wurden, 
wenn das Belriel^srategesctz in Geltung trete. Der Ab- 
geordnete Generaldirektor A. Vrogler habe in der National
yersammlung festgestellt, daB 10 000 Bcrgleute der nutz. 
bringendeu Arlx>it durch das liategesetz entzogen wiirden

— und das in einem Augenblieke, in dem Millerami die 
restlóse Liefcrung von monatlicli l 600 000 t. deutscher 
Kohlen fordere, „da er sich um die Faulheit der deutsehen 
Bergarbeiter zu kummern keine Veranlas.sung“ habe. 
Diese Unordnung in unseren Betriebeii yeranlasse heute 
schon yicle Ingcnieure, Stellungen im Auslunde zu suchen. 
wofur der Redner dem Minister Bewcise zu bringen jeder- 
zeit bereit soi. Eine solehe Abwandcrung tuchtiger Krafte 
aus Deutsehland aljer bedoute eiiion weitercnsćhmerziichen 
VerluBt fur unsere Yolkswirtschaft. Ohne Arbeit keine 

Ordnung, ohne Ordnung kein Betrieb, ohne Betrieli koine 
Wicdcraufriehtung unseres Vaterlandes! Der Herr Minister 
fur Handel und Gewerbc habe darauf orwidert, daB seitens 
des preuBiseheu Stantsministeriums alles gesćhehen werde, 
die Arbeitslust im  Lande zu Iieben; welche Schiidigungeił 
die Sechsstundenschieht im Gefolge haben wurde, sei 
ihm am besten bekannt, Das Bekenntnis zu Preulłen habi’ 
ihn in bohem Grade erfreut, und er hoffe, daB durch ge-

>) Vgl. St. u. E. 1920, 29. Jan., S. 178.
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rneinsamc Arbeit der Wiedcraufstieg unsores Landes go

li ngen werde.
Der Vorsitzendo dankt Herrn Dr. W. Beumer fur diese 

Mitteilungen und fur śieine wirksame Yertretumi der wirt

schaftlichen Bolangc.

Ma u tritt sodann in die Tagesordnung ein.

Zu P u n k t 1 berichtet Dr. W- Beum er uber den 
„S ied lungsyc rband  R u lirk o h le nbe z irk " , Er gibt 
zunachst einen Ueberblick uber die wichtigstón Bestim
mungen des der prcuBischen LandesyeaSammlurig vor- 
liegenden Gesetzentwurfes und behandelt dabei u. a. die 
Aufbringung der Kosten und Verwendung der Mittel. 
Durch die Heryorhobung groBer Verkehrsfragen kamo 
leider in der Begriindung zum Gesetzentwurf der wieh- 
tigste Zweck, Erbauung von Bergarbeiterwohnungen, nur 
in yerschwindendem Ma Be zum Ausdruck. Der Redner 

geht sodann auf die Wahlen der Abgeordneten zur Yoll- 
versammlung durch die Arbeitsgemeinschaften ein und 
bedauert, dali in der Begriindung, die seit- Oktober 1918 
besteliende Arlx‘itsgemeinschaft fur die rheiniscli-west- 
faliscbe Eisen- und Stahlindustrie nieht gennnnt ist. Der 
Vorstand besehlieOt, lx-i den maBgebenden BehÓrden vor- 
stellig zu werden, daB dieso Arbeitsgemoinsehaft ent- 
nprechend § 0 des Eutwurfs von der Staatsregierung ais 
Wahlkorper fiir die Abgeordneten aus der Eisen- und 
Stahlindustrie anerkannt wird.

Zu P u n k t 2 P rc isfragou erklart der Yorsitzende, 
Geheimrat Dr. W. Beukenberg, daB er die Absielit 
gehabt habe, ahnlich wie zu Beginn des ICrieges Erzeuger 
und Yerbraucher zu einer gemeinsamen AlUspraehe. 8ber 

tlie Preisbildung und hiiefeningsbedingungen einzuladen. 
Die unst-cten und schwankenden Verlialtnis.so ljńsercs 
Wirtsehaftslebens, die bedingt sind durch die Unklarheit 
uber die Arbeitszeiti)n Bergbau, den Sturz des Markwertes 
und unsere Yerpflichtungen aus dem Friedensvertrage, 
machen aber den praktischen Erfolg einer solchen Aus- 
sprachc zweifelhaft. Redner habe deshalb von einem 
Piane TOrlaufig Abstand genommen, er halte es aber fur 
notwendig, daB Erzeuger uud Verbraucher aufeinanHer 

Rueksicht nelimen.
Generaldiroktor Dr. W. R eute r wieś auł die Bchwie- 

rigkeiten der yerarbcitenden Industrie, vor allem der 
Maschinenindustrie hin, dic heute noch gro Be Abschliisse. 
zu festen Preisen habe. Die Yerbando der eisenschaffenden 
Industrie hatten in  letzter Zeit ihren Abnehmern m it
geteilt, daB sie nur noch zu gleitejid.cn Preisen ihre alten 

AbSoHlusse ausliefern konnen. Der weiterverarbeitenden 
Industrie musso das gleiche Recht zuerkannt werden. 
Unter AeuBerung des Dankes an die Gruppe fur ihr bis- 
heriges Eintreten fiir die weiteryorarbeitende Industrie 
bittet der Redner, die Gruppe mógo ihren Mitgliedern 
naheiegen, der weiterverarbcit.enden Industrie durch 
Einfuhrung der gleitenden Skala oder Zahlung eines 
besonderen Zusehlages die Durchfuhrung der alten Auf- 
trage zu ermogliehen. Der Vorstand bcauftragt dio Ge- 
schaftsfuhrung, don Mitgliedern ein solclies Yorgehen zu 
empfehlon.

Zu P un k t 3 berichtet Dr. W. B6u mer uber. einen 
Resuch des psychotechn ischeu  In s t itu ts  an  der 
U n iye rs ita t in  M iinster. Dio Angelegenheit soli in 
der naehstcn Vorstandssitzung des Vereins Deutscher 
Eisenhuttenleute weiter behandelt werden.

Zu P u n k t 4. Dio auf dem Gebiete des G u tcrtarif-  
wosens in letzter Zeit behandelten Fragen habóń gezeigt, 
daB ein engores Zusammeuorbeiten der Stellen in der 
Eisenindustrie, die sieh zurzeit mit diesen Fragen befassen, 
erforderlich ist. Insbesondere vcrlangt der bevorstehende 
Xeuaufbau des gesamten Gutortarifwcsens eine einheit- 
liehe Haltung der Industrie. Der Yorstand erklart sich 
daher m it der Anregung einrerstanden, bei der Geschafts- 
fuhrung einen T arifausschuB  zu bilden, der sowohl die 
in der Nordwestlichen Gruppe yoreinigten Werke wie die 
*onstigen kaufmannischen Yerbande der Eisenindustrie

angehóren und in  dem alle wichtigoren Fragen des Guter- 
tarifwcsens behandelt werden sollen. Die VerkaufBver- 
bande haben sich zum Teil m it diesem Yorgehen bereits 
einyerstanden erklart, da auch sie es fur riehtig lialten, 
daB an einer Stello eine einheitliche Behandlung der die 

Eisenindustrie betreffendon Fragen im Gutertarifwesen 
stąttfindet.

Zu P u n k t 5 wurde mitgeteilt, daB ein Aus bau der 
bisher lxstehonden Steuerkommission in eine Steuer- 
und  R ech tskom m iss ion  geplant ist. Es werden des
halb Yerhandlungen m it dem Yerein deutscher Eisen
huttenleute gepflogen werden. Ueber die gegenwartigen 
SteuervorIagen wurde noch mitgoteilt, daB sio in der m it 
dom Bergbauyerein gemeinschaftliehen Steuerkommission 
der Gruppe dauemd behandelt werden, Die im  gegen
wartigen Zeitpunkt wegen der faeyorstehenden Veran- 
lagung zur Yermogenszuwa< hssteuer sehr wichtige Frage 
der Bewertung yon Yermogensgegenstanden wurde kurz 
erortert und ilarObor mitgeteilt, daB gcgcnwartig im  
ReichsfinanzministCrium erwogen wird, die Yeranlagung 

und Bewertung der gegenwartigen Yermogen zu Gold- 
markpreisen zuzulasscn. damit sieh nieht durch dio Yer- 
gleichung der Anfangsyormogen in Goldmark und der 
Emh-crmogen in Papiermark ein Vermogenszuwachs 
ergibt, der jedenfalls in der sieh durch den Yergleich der 
yerschiedenen Markwerte ergebenden Hohe gar nicht 
yorhanden ist.

Zu P un k t 0, H au sh a lt der Gruppe, wurde be- 
richtet, daB die bisherigen Mittel nicht mehr zur Be- 

streitung der Unkosten ausreichen. Die Jahresbeitrage 
sind seit 19U> alljahrlich in gleiche* llóhe erhoben worden. 
Dor Yerein Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller hat 
seine Beitriige auf 300 %  erhoht, so daB der bisherige 
Beitrag der Grijppe yerdreifacht werden muB. AuBerdem 
sind durch notwendige Gehaltserhohungen und Steigerung 
der Preise auf allen Gebieton dio entstehenden Unkosten 
durch die bisherigen Mitgliedsbeitrilge nieht mehr zu 
dcckcn. Der Yorstand besehlieflt deshalb, dio im Marz 
fiilligo zweite Rate des .Tahresbeitrages m it einem Zuschlag 
yon 100 %  ais Teuerungsabgube. zu erheben. Der in der 
Yorstandssitzung vom 10. Miirz 1919 gebildete AusschuB 
zur Feststellung der GruppcnbeitrSge wird Yorschliige 
iibor die Gestaltung der Grnppenbeitrage fur die naohsten 
.Tahro ausarbeiten.

Zu P un k t 7 wurde mitgeteilt, daB am 25. Februar 
in Dusseldorf eine Gesehaftsfuh rerkonferenz dos 

Re ichsycrbandes der deu tschen  In d u s tr ie  statt
findet. Des ferneren wurde <lie neuerdings yon Xeben- 
stcllen des D eutschen K a lkbundes  geforderto Abgalx* 
yon 1 JC jo empfangenen Tonne WeiBkalk erortert und 
beschlossen. gegen <liese e-insoitige und fdjertrieben hohe 
Belastung Einspruch zu erheben.

Zu Pu n kt 8 wurden u. a. die Wahlen fiir die Vertreter 
zum AusschuB der Fach grup po der eisenschaffenden In 
dustrie besprochen.

SehluB der Sitzung (i :i j Uhr.

gez. Reukenberg. gez. Beumer.

Verein deutscher Eisenhuttenleute.

Aenderungen in der Mltgliederllste.

Benglcr. Frilz, GieBcreileiter d. Fa. H. Wohlenberg, 
Komm.-Ges., Hannoyer-Langenforth-Sud. 

lie.rger, Fritz, Oberingenieur der Fiatw., Sczione Ferriere 
Piemontesi, Turin, Italien, Palaee Grand Hotel. 

Braućhbar, M o z ,  Dr., Obering., Wien 19, Oestcrr., Peter 
Jordan-Str. 82.

Braunschweig, M a x .  Dusseldorf, Ost-Str. 8.

Oram. WdUer, 3)tj>£^$no.. Bcrtriebsassistent der Buderus, 
schen Eisenw., Abt. Róhreng., Wetzlar a. Lahn.

Dahl, Franz, h,. Honnef a. Rhein.

D m ch c l, Alfred.te chn. Direktor der Waggon-u. Maschinenf- 
Hubert Cillckens, M.-Gladbaeh, Guter-Str. 45.
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Faber, Edoitard, Ingenieur adjoint au Serviće des Hauts- 
•Fourneaus de Forges et Aeieries de- Hagondange, 
Hagoridango (Mos.), U . Ave. du Marichal Joffre.

Fressel, Hugo, CDipl.^Jltg., Osnabriick, Ziegel-Str. 32.
Heinrich, Fritz 11., Betriebsingcnieur d. Fa. Felten & 

Guilleau me, Diemlach lx’i Bruek a. d. Mur, Steiermark.
UoeUer, Wilhelm, Obering. u. feuerungsteehn. Dezement 

der Oberschl. Eisen-Ind.-A.-G., Beuthen, O.-S., Dingo- 
Str. 48.

Hupfeld, 31 ax, Betriebsdirektor a. I)., Dresden N., Wein- 
trauben-Str. 2.

Janitzky, Em anuel J., Met.-Engineer dor Jllinois Steel Co., 
South Works, South Chicago, J ll., U. S. A.

Janzon, Ludwig, Obering. u. Prokurist d. Fa. Franz Braun, 
A.-G., Zerbst, Leopold-Str. 23.

Koch, Hugo, Oberingenieur der Hcddernhcimer Kupferw.
u. Sudd. Kabelw,, A.-G., Frankfurt a. M.-Esehersheim, 
Bonameser-Str. 19.

Korbl, Anton Josef, Stahlw.-Ing., fachtcchn. Beirat des 
Generalsekrctars d. Fa. Stahlw. Rud. Schmidt & Co., 
Wien N, Favoritcn-Str. 213.

KUppers, He nrich, , Ziviling., M.-Gladbach,
Franziskancr-Str. 21.

Lachmund, E rw in, i. 11. d. Fa. Frolicli & Klupfel, Untcr- 
Barmen.

Loose, Qu Uw, .Direktor der Eisen- u. Stahlw., Steinfort, 
Luxerabnrg.

M c uthen, Adam , St.rŚJttg., Dusseldorf, Ludendorff-Str. 27.
M uschallik, Alfred, 5)ip(.*![$iig., Betriebsdirektor,des Stahlw. 

Becker, A.-G., Abt. Reinholdhiittc, Crcfeld, Bismarck- 
Str. 2<S.

Opderbeck, E m i , Oberingenieur dor Gelsenk. Bergw.-
A.-G., Gelsenkirclien, Holienzollern-Str. 42.

Panzner, Wilhe ni, ■JJipI.-Jitg., Posen, West 7, Rudnieze.
Paschke, M ax, Hoehofenehcf der A.-G. fiir

Huttenhotrieb, Duisburg-Meiderich, Koeh-Str. 13.
Pauly, H ans, Prokurist, Niimberg, llefners-Platz 9
Pledt, Paul, Ingenieur der Apeldóondsehęn Masehinenf., 

Apeldoorn, Holland.
l i  inhabl, Ol o. Betriebsing., Crefeld, Augusta-

Platz 2.
Reitbóck, Oollfried, Direktor u. Prokurist der Roehling’ 

sehen Eisen-u. Stahlw., G. m. b. H., Volklingen a. d.Saar.
Koper, Carl, Dulken, Postfach l(j.
liolhc, Heinrich, Oberingenieur, Haunoyer, Ferdifiand- 

Str. 17.
Rothc, Johannes, Oberingenieur, Halle a. d. Saale, Tal- 

Str. U.
Rubini, Carlo, Ingenieur, Mailand, Italien, Bastioni 

Monforte 5.
Sachs, Leo, Dr. jur., Gerichtsasscssor, Altana i. W|| 

Gorichts-Str. 18.
Schm  z, Wilhelm, Bergwerksdirektor d?r Gsw. Friedrich 

Thyssen. Haml>orn a. Rhein, Duisburgcr Str. 207.
Schdndeliwj, Wilhelm, Ingenieur, Dusseldorf, Humboldt- 

Str. 40.
Schreiber, Holami, Warinsingcnieur der Bismarckhutte, 

Abt. Bochum, Weitwar bei Bochum. Kohlen-Str. 14.
Siarkę, Rudolf, Vorst.-.Mitgl. der Gelsenk. Guli)talii- u. 

E senw., Direktor der Abt. Stahl w. Krieger, Duśleldorf- 
Oberkassol. Chcrusker-Str. OS.

■Stradal, Augud , SHpl.^lif!., beh. aut. Zm ling., Teplitz, 
Tschecho-Slowakci, Postgasse 2.

Tietz, Richard, Ingenieur d. Fa. Alfred H. Schutte, Coln- 
Nippes, Biilow-Str. 9.

Tillich, OUo, Direktor baim Rjichskohlcn-Kommissar, 
Berlin W 02, Wichmann-Str. 19.

Vogd, Wilhelm, Mailand, Italien, Foro Bonaparte 44 a.

Koss, .Ewiii,-Stahlw.-Assistent der Grafl. .vOn Lands- 
berg’schen Eloktrcstahl- u. Metallw., Grevc'hbruck i. 'W. 

Voss,Paul, Oberingenieur, Leipzig-Schleussig, Seume-Str. 1. 
Waehlert, M a x ,  'j)t.*3ng.> Leiter der Yersuclisanstalt der 

Metallw. Schwietzko, Diisseldorf-Morsenbroich. 

Westphal, Friedrich, ®ipl.<3ug., Betriebsing. der Chem.
Fabrik vorm. Wciler-ter-Mcer, Uerdingen a. Rhein. 

Windhausen, Georg, Zivilingcnieur, Dusseldorf, Grafen- 

berger Allee 103.
Zenker, Karl, Ingenieur der Gelsenk. GuBstahlw., Abt. 

Stahlw. Krieger, Dusseldorf.Obcrkassel, Steffen-Str. 19.

Neue M itg lieder.

Adam us, Franz, Ingenieur der Deutsehen Masehinenf., 
A.-G., Abt. Walzwerksbau,Duisburg, Musfeld-Str. 7. IV. 

Berger, OUo, Dipl.-Kaufmann, l’rokurist der Rochling’schen 
Kisen- u. Stahlw., G. m. b. H., Vólklingcn a. d. Saar, 
liichard-Str. S.

Bernltoeft, K a rl, 'Sipf.-^llfl., Betriebsleiter der Rheiniscli- 
Westf. Kup fi-iw.. O I jjo i. W.

Ulanie, Oscar, 33ip[.-Qiig., Betriebsing. d. Fa. Fried. Krupp, 
A.-G., Essen. Hedwig-Str. 9 

Biiltmann, Wilhelm, S)tpf.'Qllfl., Betriebsassistent d. Fa.
Ilnniel & Lueg, Dusseidorf-Gtafenbcrg, Boeklin-Str. 22. 

Dietrich, Friedr. Richard, Vorstand der Voroin. Eisenh.-
u. Ma^chi u ’n ba u-A.-Cr., Barmen, Allce-Str. 155. 

Fischer, Georg, Ingenieur der Rochling’scheu Eisen- u.
Stahlw., G. m. b. H ., Yolklingen a. d. Saar, Saar-Str. 24. 

Germann, Antpn, Ingenieur der Gelsenk. Berg w.-A.-G., 

Abt. Hoehofen, Gelsenkirchen, Helenen-Str. 20. 
Goltschalk,Ernst, Prokurist der Masehinenf. Saek, G.m.b.H., 

Dusseldorf-Rath.
Griilzner, Arthur. .Sipf.^llp-j Assistent am eisenhuttcnni. 

Institut der Techn. Hochsehule, Brcslau 2, Łęhjngrubcn- 
Str. 37.

Janssen, Friedrich, Dr., Ressortehef d. Fal Fried. Krupp,

A.-G., Essen, Limbecker.Str. 89.
■Jilnger, Carl. Prokurist der Gloekenstahlw. der A.-G. 

vorm. Rieh. Lindenberg, Remseheid Hasten, Brcmcr 
Str. 71.

Kudera, Ilan s, Slpt.-^lig., Betriebsing. der Hoehofen-, 
Ko korci- u. Nebcnproduktenanl., Borsigwerk, 0.-S., 
Zabrzcr Str. 25.

Lohm ann, Walter, Dr., llerford i. W.
Mautncr, Ernst, Obering. cl. Fa. Diieker & Co.,

B.-tonbauges, m. b. I I., Dusseldorf, Bismarck-Str. 92. 
Pfeiffer, Guslao, Ingenieur d. Fa. Huth & Rottgćr, G. nu

b. II., Dortmund, Fiiehcr-Str. 1.
Racine, Hugo. Dr. phil., Dusseldorf, Cleycr Str. 70. 
R a jsk y ,  K arl, Ingenieur, Podbrczoya, Zupa Zyolen, 

Slowakei.
Salzm ann, Fritz, Dr. phil., Erster Prokurist d. Fa. H. 1).

Witkę Naehf., Letniathe i. W.
Schmidt, P a u l  Gilnther, Dipl.-Kaufmann, Biiroyorsteher 

der Dt'utsch-Luxemb. Borg w.- u. Hiitten-A.-G., Abt. 
Dorfcin. U n io n , Wittbriiueke lici Dortmuild.

Schwarz, Carl, :5ip(.<Qng., Oberhausen i. Rheinl., Gute- 
hoff nungshutle.

Siegfeld, Arno, lah. d. Fa. Arno Siegfcld, Berlin W  30, 
Victoria-Luisc-Platr.

Strauss, Konrad, ®ipl.-3nfl., Assistent der Mefiabt. der 
Rho.in. Stahlw.. Duisburg-Meiderieh.

Tsrhulenk, Leopold, Rohrwcrks-IConstrukteur, Witkowitz 

Eisenwerk, Mahren.

Gestorben.

M ott, Rudolf, Fabrikant, Cóln-Dellbruek. 8, 2. 1920. 
Scharf, F e l i i.  Direktor, Bochum. 0. 2. 1920.

Unsere flurel flei Krieg ii Not leratenen Faclgenossen Ira fli neae Stellen!
Beaclitet die 40. Listę fler Stellung Sacłienden ani Seite 132/34 fles Anzeigenteiles,


