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Verfahren zur Berechnung des direkt oder indirekt yergasten 

Erzsauerstoffes im Hochofen.

Von H e rm an n  T h a le r  in Niederdreisbach;

Es sind. in den letzen Jahren inehrere Reclien- 
verfahren bekanntgegeben worden, welche 

darauf hinausgehen, die durch direkte oder in- 
direkte Reduktion yergasten Kohlenmengen rech- 

nerisch zu ermitteln. Ich verweise łiier auf die 
Arbeiten YonW iist1), L ev in2) undMathesiua3). 
Wahrend Wiist die zur direkten Reduktion der 

Eisenoxyde rerbrauchte Kohlenstoffmenge und 
Mathesius die iiberhaupt durch den Vorgang der 
direkten Reduktion Yerbrauchte Kohlenstoffmenge 

ermittelt, ergibt das Yerfahren von Levin die 
masimale Sauerstoffmenge des Sauerstoffs der 
Kohlenłilure der Gichtgase, bezogen auf den 
gesamten Kohleusauregehalt der Gichtgase, 

welche durch reine indirekte Reduktion yergast 
worden ist.

Es eriibrigt sich, an dieser Stelle die Rechen- 

▼erfahren nochmals wiederzugeben, da sie wohl 
ais bekannt Yorausgesetzt werden konnen.

Ganz unabhangig von diesem Rechenver- 

fahren habe ich schon im Jahre 1911 versucht, 
die durch direkte und indirekte Reduktion ver- 
gasten Erzsauerstoffmengen beim HochofenprozeB 
empirisch zu ermitteln. Ich kam damals jedoch 
zu keinem endgiiltig#n Ergebnis, weil ich die 

Tragweite der umkehrbaren Reaktion 

COj + C 2 CO 

sowie dereń Anteil an den gesamten Hochofen- 

reaktionen nicht hinreichend erfassen konnte. 
Kann man dagegen die funktionelle Beeinflussung 
dieser Reaktion ausschalten und vernachlassigen, 

wie das bei den eingangs erwahnten Rechenver- 
fahren auch der Fali ist und dieses durch die 

Untersuchungen von H. N i e d tł ) auch experimentell 
naehgewiesen ist, so lassen sich auch nach meinem 
Verfaliren greifbare Ergebnisse ermitteln.

') F. W i is t ,  St. u. E. 1911, 15. Juni, S. 953.
*) M. L  e y i n , St. u. E. 1912, 8. Febr., S. 232.
8) W . M a th e s iu s ,  S t.u .E . 1913, 4. Sept., S. 1465.
*) M. L e y in  und II. N i e d t , St. u. E. 1911,28. De*.,

8. 2135.

Der Gang der Rechnung ist dabei folgender: 

Ich gehe von der Grundlage aus, dafl samt- 

licher im Hochofen reagieronder Sauerstoff sich 
in Form von Kohlenoxyd oder Kohlensaure in 
den Gichtgasen wiederfinden mufl. Der Sauerstoff, 

der sich in der fallenden Schlacke oder in dem 
Gichtstaub befindet, schaltet rollstandig aus, da 
es sich liierbei um indifferenten Sauerstoff handelt, 
der in unreduziertem Zustande den Ofen ver- 
laBt, so wie er hineingekommen ist. Meine Be
rechnung basiert also nur auf dem in Reaktion 

getretenen Sauerstoff. DieReaktion des Sauerstoffes 
kann nach folgenden Gesichtspunkten erfolgen:

C + 0  =  C O ....................1
M • O + C =  M +  CO . . . . 2 ■
M • O +  CO =  M +  COj . . . . 3

Die Gleichung 1 stellt die Verbrennung des Wind- 
sauerstoffes durch Kohlenstoff vor dem Formen 
dar. Gleichung 2 gibt den Vorgang der direkten 

Reduktion und Gleichung 3 den der indirekten 
Reduktion wieder.

Auf Grund dieser Gleichungen ist man nun 
in der Lage, einmal den direkt Yergasten Erz- 

sauerstoff, das andere Mai den indirekt Yergasten 
Erzsauerstoff zu berechnen, und zwar richten 
sich diese beiden Rechenarten danach, ob man 
Yon der Kohlenoxyd- oder Kohlensaurebilanz 
der Gichtgase ausgeht.

Die in den Ofen hineingeblasene Windsauer- 

stoffmenge ist bekannt, hieraus bereclmet sich 
dio aus dem Windsauerstoff gebildete Kohlen- 
oxydmenge unter der Voraussetzung, daB aller 
Windsauerstoff vor den Formen zu Kohlenoxyd 
yerbrennt.

Ist nun der Kohlenoxydgehałt der Gichtgase 
groBer ais die ausWindsauerstoffverbrennung ent- 

standeneKohlenoxydmenge, so muB dieses Mehr an 
Kohlenoxyd nach Gleichung 2, d. h. durch direkte 
Reduktion entłtanden sein; ist sie dagegen kleiner, 

so muB dieses Weniger an Kohlenoxyd nach 
Gleichung 3, d. h. durch indirekte Reduktion 
Yerbraucht sein. Hieraus berechnet sich dann
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der prozentuale Anteil des direkt oder indirekt 
yergasten Erzsauerstoffes an dem gesamten durch 

Reduktion yergasten Erzsauerstoff.
Legt man nun anderseits die Kohlensaure- 

menge der Gichtgase zugrunde, und zielit man 
von der gesamten Kolilensauremenge die Kohlen- 
sauremenge des Miillers ab, so miiBte der Rest 

die Kohlensauremenge darstellen, welche durch in- 
direkte Reduktion entstanden ist. Es miiBte ja 

nun eigentlicli die nach dem Verfahren I  er- 
rechnete durch indirekte Reduktion vergaste 
Sauerstoffmenge mit der nach Yerfahren I I  er- 

rechneten iibereinstimmend sein. Die nachfolgen- 

den Beispiele beweisen jedoch, daB dieses nie
mała der Fali ist. Ich mochte diesen hier auf- 
tretenden Unterschied auf den EinfiuB der soge- 
nannten gemischten Reduktion zuruękfuhren.

Die gesamten Reduktionsverhaltnisse lassen 
sich bekąhntiich nachfolgend unterteilen:

1. R e in e  d i r e k t o  R e d u k t io n .  Dio Yergasung 
vou Erzsauerstoff durch fosten Kohlenstoff untor 
Bildung von Kohlenoxyd, welches im spateren Yer- 
lnuf der Ofenreise nicht weiter reagiert und sich 
demnach in den Gichtgasen wioderfindon muB.

2. R e in e  in d i r e k t e  R e d i ik t io n .  DieA^ergasung 
von Erzsauerstoff darch Kolilenosyd, welches aus 
der Verbrennung von "Windsaueretoff entstanden 
ist. Das Produkt dieses Vorgangcs ist ICohlensaure.

3. G e m is c h t e  R e d u k t io n .  DioVergasung von 
Erzsauerstoff durch fosten Kohlenstoff unter Bil- 
dung von Kohlenoxyd, welohesdannseinerseits wie
derum Erzsauerstoff vergast unter Bildung von 
Kolilensaure, also folgender Yorgang:

M . O + C =  CO +  M 
M . O + CO =  CO* -f- M 

2 M .O +  Ć =  2 .U + CO,.

Unterteilt man jetzt denVorgang der gemischten 

Reduktion in seine aufbauenden Faktoren und 
addiert die gemischt direkt reduzierten Sauer- 
stoffmengen zu den rein direkt reduzierten, und 

die gemischt indirekt reduzierten Sauerstoffmengen 
zu den rein indirekt reduzierten, so erhalt man 
die absoluten Werte iiber direkt und indirekt 

yergasten Sauerstoff, wobei man unter direkter 
Reduktion allgemein die Vergasung von Erz

sauerstoff durch festen Kohlenstoff unter Kohlen- 
osydbildung, und unter indirekter Reduktion all
gemein die Vergasung von Erzsauerstoff durch 

Kohlenoxyd unter Bildung von Kohlensaure zu 
verstehen hat.

Beziiglich des Kohlenstoffbedarfes ist es 
gleichgiiltig, ob der Erzsauerstoff direkt oder 
indirekt reduziert wird, in beiden Fallen betragt 

er 0,214 kg auf 1 kg reduziertes Eisen. Dagegen 
ist in warmetechnischer Hinsicht der Yorgang 
der indirekten Reduktion wesentlich vorteil- 

hafter ais der Yorgang der direkten Reduktion, 
denn der Warmebedarf je Einheit reduziertes Me
tali betragt bei der direkten Reduktion 822 W E 
gegeniiber 248 W E bei der indirekten Reduktion. 

Da nun Warmebedarf gleichbedeutend ist mit 
Koksbedarf und somit mit Geldaufwand, so sei

nach Moglichkeit der Hochstwert der indirekten 
Reduktion erstrebt.

Das von mir durchgefiibrte Rechenyerfahren 
ergibt nun je nach der Rechnungsart, ob man 
von der Kolilenoxyd- oder Kohlensaurebilanz aus- 
gelit, fur den ersten Fali einmal den M indest- 
w e r t der re inen  d ire k te n  R e d u k tio n , 
wenn die Kohlenoxydmenge der Gichtgase groBer 
ist, ais die Kohlenoxydmenge aus Windsauerstoff- 
yerbrennung, das andere Mai den Mindest- 
w ert der reinen in  d ire k te n  R e d u k tio n , 
wenn dieses Verhaltnis umgekehrt ist. Fiir dea 
zweiten Fali —  ausgeliend von der Kohlensaure

bilanz — erhalt man den H o ch s tw e r t des 

durch re ine  in d ir e k te  R eduk tio n  ye r
gas ten  E rz sau e rs to ffe s .

Der yerhaltnismaBige Unterschied zwischen 

Mindest- und Hochstwert der indirekten Reduktion 
einerseits, sowie der einfache Mindestwert der 
indirekten Reduktion anderseits lassen dann ge- 
wisse zuverlassige Riickschliisse auf die tat- 
sachlichen Reduktionsver; altnisse zu.

Zur Durchfuhrung dieser Rechnung ist es 

erforderlich, eine yollstandige Stoffbilanz fiir den 
zu untersuchenden Hoehofenbetrieb zu liaben. 
Ich habe nach diesem Verfahren acht mir zur 

Verfiigung stehende Hochofenbilanzen1) durchge- 
rechnet und will im nachfolgenden den Gang der 
Rechnung folgen lassen, wobei sich die Zahlen- 
werte stets auf 1 t erblasenes Eisen beziehen- 

F a li  I.

Dor Geblasewind bringt mit 900,0 kg O
diese b i ld e n .......................... 1575 kg CO
dio Gięhtgasse enthalten . 1640,7 kg CO

so daB eine Kohlenoxydzunahme von 65,7 kg CG 
stattgefunden hat.

65,7 kg CO =  37,5 kg O
28,2 kg C 

65,7 kg CO.

Der gesamte durch Reduktion yergaste Erz

sauerstoff betragt 455,2 kg O, so dafi ń°° 
’ °  ’ 455,2

—  8,2 %  ais Mindestwert rein direkt yergast 
sind. Unter Beriicksichtigung der Kohlensaure

bilanz liegen die Verhaltnisse folgendermaCen:

COs- Menge der Gase . . 1060,5 kg 
CO*-Menge des Mollers . 408,4 kg

%  ■ 652,1 kgCO j

welche hochstens durch rein ind irekte  R eduk tion
4

entstanden sein konnen. 652,1 • =  237,1 kg O.

i n , j- i 237,1 • 100
so daB nach dieser Rechnung  —  ---—  == 52 %

455)2

ais Hochstwert rein indirekt reduziert sind. Die 
Summę dieser Sauerstoffmengen stimmt nicht mit 

der gesamten Sauerstoffmenge iiberein.

*) G i l lh a u s e n :  Untersuchungen iiber die Stoff- 
und Warmebilanzen beim Hoehofen. Yerlag W . Knapp* 
Halle 1911. Thaler : Experimentelle Untersuehung des- 
Siegerliinder Spiegeleisen - Hochofens. Yerlag Gebr. 

Bohm, Kattowitz O.-S., 1914.
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Insgesamt yergaster Sauerstoff...................... 455.2 kg

mindestens rein d ire k t ..........................37,5 kg
hooliBtens roin ind irekt.......................... 237.1 kg

'274,0 kg 

Rost 180,6 kg

Diesen Rest von 180,6 kg mSchte ich dadurch
ausgleichen, daB ich ihn ais zum Bereich der

gemischten Reduktion gehorend betrachte. Da
nun bei diesem Reduktlonsmodus die Halfte des

Sauerstoffs durch direkte und die andere Halfte
durch indirekte Reduktion entstanden ist, so sind
von diesen restierenden 180,6 kg O die Halfte,^
also 90,3 kg O von der hochsten rein indirekt
rergasten Sauerstoffmenge in Abzug zu bringen
und dem Bereich der gemischten Reduktion bei-

, 180,6 
zufugen, also——  =  90,3

237,1 —  90,3 =  146,8 kg O rein direkt yergaBt,

180,0 +  90,3 =  270,9 kg O gemischt yergast,

so dafl die tatsaclilichen Reduktionsverhaltnisse

heifien:

1. rein direkt yergast . . . .  37,5 kg O =  8,2 %
2. gemischt y e rg a s t .................. 270,9 kg O =  59,0 %
3. rein indirekt yergast . . . .  146,8 kg O =  32,2 %

455.2 kg O =  100,0 %

Sieht man nun von dem Vorgang der gemischten 
Reduktion ganz ab und unterscheidet nur direkte 
und indirekte Reduktion, so ergeben sieh die 
absoluten Roduktionsverh!lltnisse zu:

1. direkt yergaster Sauerstoff . 173,0 kg O = .  38,0%
2. iudirektyergaster Sauerstoff 2S2.2 kg O =  63,0 %

455.2 kg O =  100,0 %

F a li II.
Fiir den zweiten Fali. daB die Koblenoxyd- 

menge der Gichtgase kleiner ist ais die Kohlen-
o.\ydmenge durch Windsauerstoffverbrennung ent
standen, liegen die Verhaltnisse nun insofern 
anders, ais hier reine direkte Reduktion iiber- 
haupt nicht stattgefunden haben kann, sondern 

nur gemischte und reine indirekte Reduktion.
Die eingetretene Abnahme des Windsauer- 

stoffkohlenoxyds mochte ich nun ais den Mindest- 
wert der re inen  in d ire k te n  R e d u k t io n  

betrachten. Da reine direkte Reduktion nicht statt
gefunden haben kann, der Mindestwert der reinen 
indirekten Reduktion nunmehr bekannt ist, so muB 
der Rest durch gemischte Reduktion vergast sein.

Der Geblasewind bringt mit . . . . . 252,2 kg O
die3e bilden .................................. . . 1666,3 kg CO
dio Oaso outhalten ...............................  1373,7 kg CO

so daB ......................................................... 292,5 kg CÓ

durchreineindirekte Reduktion vergastsein mussen.

292,5 kg CO =  167,1 kg O
125.4 kg C

292.5 kg CO

Dertotal vergasteErzsauerstoffbetragt432,2kgO, 

so daB
167,1 x 100
--- h o  o---- 38>6 %  m ‘nd- rem indirekt yergast Bind

4 o Z, Z
insgesamt yergaster Sauerstof . . . . .  432,2 kg O 
mind. rein indirekt yergaster Sauerstoff. 167,1 kg O 

R e s t ................................................................  265,1 kg O

welcher gemischt vergast sein muB, also:

1. rein direkt yergaster Sauerstoff —  —
2. gomischt yergaster Sauerstoff 265,1 kg =  61,3%
3. rein indirekt yorgasterSauorstoff 167,1 k j j =  38,7%

432,2 kg =  100,0%

oder sieht man wieder yon der gemischten Reduk
tion yollstandig ab:

1. direkt yergaster Sauerstoff 132,5 kg =  30 ,6%
2. indirekt yergaster Sauerstoff 299,7 kg =  69,4 %

4B2,2 kg =  100,0 %  

Die iibrigen Beispiele berechnen sieh alle nach 

demselben Verfahren und zwar Beispiel 1 bis 4 
alle nach Fali I  und Beispiele 5 bis 8 samtlich 
nach Fali II . Die Ergebnisse sind in nachfolgender 
Zahlentafel zusainmengestellt:

Boi- 0  rein direkt 0  gemischt 0  rein indirekt

spiel yergast yorgast yergast

Nr.
kg % kg

o/
/o kg <>//o

I 37,5 8,2 270,9 59,6 146,8 32,2
I I 69,9 14,0 827,0 68,7 81,0 16,7

I I I 29,1 6,4 291,0 63,9 135,5 39,7
IV 189,9 45,3 152,1 36,3 76,5 18,4

V ____ — 205,1 61,3 167,1 38.7
V I — — 312,2 79,1 82,5 20,9

V II — — 287,0 66,1 146,0 33,9
V II I — — 4.0,3 85,3 73,5 14,7

Die absoluten Reduktionsverhaltnisse sind dann:

Beispiel
Nr.

0  direkt yergast 0  indirekt verga*t

kg % kg 0//o

I 173,0 38,0 282,2 62,0
11 233,4 48,8 244,5 51,2
I I I 174,6 38,3 281,0 61,7
IV 266,0 63,6 152,5 30,4

V 1:2,5 30,6 299,7 69,4
VI 156,1 39,4 238,6 60,6

V II 143,5 33,0 289,5 06,4
V II I 213,1 42,6 286,7 57,4

Beispiele 1 bis 4 geben die Verhaltnisse eines 
Hochofenbetriebes am Niederrhein wieder, wahrend 

sieh die Beispiele 5 bis 8 auf Siegerlander Ver- 
haltnisse beziehen. Die einzelnen Betriebe selbst 
innerhalb derselben Versuchsreihe geben natur- 
gemaB verschiedene Werte, denn die Reduk- 

tionsarbeit eines Hochofens hangt von derartig 
vielen Faktoren ab und wechselt standig, so dafi 
man hier wohl nicht von einem stetigen Zustande 

sprechen kann. Niinmt mann nun von diesen 
beiden Versuchsreihen das Mittel aus den Er- 
gebnissen der einzelnen Beispiele

Niederrhein Siegcrland i

Sauerstoff direkt reduziert 
SauerBtoff indir. reduziert

47,1 o/0 
52,9 o/o

36,6 °/o 
63,4 >  |

so arbeitet die Siegerlander Reihe mit ungefahr 
10 °/o hoherer indirekter Reduktion und dem- 
entsprechend 10%  geringerer direkter Reduk
tion, ais die Versuchsreihe am Niederrhein. Und 
daB die ReduktionsYerhaltnisseim Siegerlandegiin- 

stiger liegen ais bei den Hochleistungs-IIochofen- 

betrieben des rheinisch-wesiialischen Industrie-
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bezirkes mit ihren 500 bia 600 t Tageserzeugung 

und ihrem geradezu orientalischem Erzgemische, 
diirfte wohl nichts Auffałlendes bedeuten und 
sehr natiirlich sein.

Geht man dazu iiber, dieses ganze Rechen- 
rerfahren zur Ermittlung des direkt oder in

direkt yergasten Erzsauerstoffes durch eine 
mathematische Formel zum Ausdruck zu bringen, 

so liefien sich dementspreehend zwei Formeln 
aufstellen. Fiir den Fali, dafi die Kohlenosyd- 
menge der Gase groOer ist ais die Kohlenoxyd- 
menge aug Windsauerstoff entstanden, ist man 

in der Lage, eine Formel. zur Berechnung des 
d irekt yergasten Sauerstoffes aufzustellen, 
wohingegen fur den umgekehrten Fali sich eine 

solche zur Ermittlung des in d ir e k t  yergasten  

E rz s a u e rs to f fe s  ergibt. Die Formeln leiten 
sich wie folgt ab:

Es bedeutet, ausgedriickt in kg :

O* =  inagesamt vorgastor Erzsauerstoff,
Od =  dio direkt yergaste Sauerstoffmenge,
Ord —  die durch reine direkte Reduktion

yergaste Sauerstoffmenge,
Of  =  die durch gemischte Reduktion yergaste 

Sauerstoffmenge,
Odg =  die direkt yergaste Sauerstoffmenge

ais Anteil' der gemischten Reduktion, 
Oi =  die gesamte indirekte yergaste Sauor- 

stoffmenge,
Omi =  die groBte durch reine indirekte Re

duktion yergaste Sauerstoffmenge aus 
der COs-Bilanz berechnet,

0 ,i ae die durch reine indirekte Reduktion 
yergaste Sauerstoffmenge aus der CO- 
Bilanz berechnet,

Oig =  die indirekt yergaste Sauerstoffmenge 
ais Anteil der gemischten Reduktion, 

COg =  Kohlenoiydmenge der Gichtgase,
COw =  Kohlenoiydmenge, welcho durch dio 

Yerbrennung im  Windsauerstoff ent
standen ist,

CO«g =  Kohlenaauremenge der Gichtgase, 

COim —  Kohlenaauremenge des MOllera,

a =  (COg - 

b =  (COtg

co,) i

C O  i ) n  

C O g )

_4_

TT,

7,
c =  ( C O w

Dann ist I.

Od jjjś Ord -f- Odg • .......................... * . . . 1)

E b berechnet sich: /
A

...................................2)

...................................3)

-  [ O r d  +  6 m l ] ) ...........................4 )

CO*m) ^ ..............................5)

O r d  =  ( C O g  — C O w )  

C g d  =  lft O g  . . .

Or 1,5 (Ot

O m i  = =  ( C O a g  ■

Gleichung 2 und 5 in Gleichung 4 eingesetzt 
und dieses dann in Gleichung 3 gibt

0 Cd —
1,6

O t  —  ( C O g  —  C O w ) - ( C O ł g  —  C O j m ) - J - )

O d  =  ( C O g  - C O w )y  +  0,75|0,- ( C O g  —  C O w )

( C 0 3g C 0 2m) u )

Nach Einsetzen der Hilfswerte a und b geht 

die Formel iiber

Od =  0,75 Ot + 0,25 a —  0,76 b 

Der prozentuale Anteil des direkt yergasten 
Sauerstoffes an dem gesamten yergasten Erz- 
sauerstoff betragt dann

0,75 Ot + 0,25 a —  0,75 b

O t

II.

Od:

Oi == Ort +  Olg . . 

Es berechnet sich:

0 , i  =  ( C O w —  C O g )

X 100

Oig

O g

Dann ist

7* Og .

O t  —  O r l

J)

2)

3)

4)

OiK =  «/* 

O i  —  ( C O w  —  C O g )

■ (COw — COg)

+ 7. O t  —  ( C O w  —  C O g )

also 

41

Nach Einfiihrung der HilfsgroBe c geht die 

Formel iiber in

Oi =  0,5 (Ot +  c)

Der prozentuale Anteil des indirekt yergasten 
Sauerstoffes an dem gesamten Erzsauerstoff 

betrftgt dann
0,5 (Ot -f- c)

Oi
O,

100

Wird jetzt die Gleichung 6) und Gleichung 
2) in Gleichung 1) eingesetzt, so erhfilt man

Nach diesen Formeln kann man sehr schnell 
.die absolute Reduktionsarbeit eines Hochofens 
empirisch ermitteln und die zur Durchfuhrung 

dieses Rechenyerfalirens erforderlichenUnterlagen 
lassen sich aua jeder Hochofenstoffbilanz ent- 

nehmen. Wenn die Erkenntnis dieser Reduktions- 
ziffer ja auch kein bar es Geld einbringt, so zeigt 
sie jedoch immerliin, daB bei einem normalen 
Hochofenbetrieb der Anteil der indirekten Re

duktion yorwiegen mufi und etwa 60 bis 65 % 
betragen soli. Wird diese Zahl wesentlich unter- 

schritten, wie z. B. bei Beispiel 4, so ist das 
ein Beweis dafiir, daB der Hoehofen nicht wirt- 
schaftlich gearbeitet hat und sicherlich einen hohen 
Koksyerbrauch aufweisen muB. Je hoher diese 

Zahl wird, . desto idealer ist der Hochofenbetrieb. 
NaturgemilB ist die physikalische Beschaffenheit 
der Erze, ob sie groBstiickig oder kleinstuckig, 

dicht und fest oder porSa und miirbe sind, ein 
sehr wichtiges Moment fiir die Herbeifiihrung 

des einen oder des andern Reduktionsvorganges. 
So sind die auBerst dichten kryptokristallinen 
schwedisclien Magneteisensteine, desgleichen die 
dichten und derben Roteisensteine sehr schwer 
reduzierbar, wohingegen die porosen Brauneisen- 

steine sowie die gerosteten Spateisensteine sich 
sehr leicht reduzieren lassen; ferner spielen auch
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die im Hochofen herrschenden Warmeverhatnisse, 
dieW’indpressungunddasVerhaltnis des erzeugten 
Eisens zum Ofeninhalt, also Durchsetzzeit, eine 

groBe Rolle. Das Gleichgewicht der Reaktions- 
tendenz kann sich in dem einen Falle schneller 
und leichter einstellen ais in dem andern. Theo- 

retische Reduktionsmoglichkeit und praktisch 
ermittelte decken sich deshalb niemals und die 

absolute Eeduktion ist ais Vereinigung der beiden 
Reduktionsinoglichkeiten eineFunktion der physi- 
kalischen Eigensehaften der Erze und des Schmelz- 
vorganges und der hierdurch ausgelosten Reduk- 

tionskrafte.

Zusam m en fassung .

1. Ist die Kohlenoxydmenge der Gichtgase 
groBer ais die Kohlenoxydmenge, welche durch 
Windsauerstoffyerbrennung entstanden ist, so be- 
rechnet sich die d ir e k t  v e rg a s te E rzs au e r-  

sto ffm enge ais Summę aus 3/4 des insgesamt

Yergasten Erzsauerstoffes vermehrt um des 
Unterschiedes des Sauerstoffgehaltes des Kohlen- 

oxydes der Gichtgase und des durch Windsauer- 
stoffverbrennung entstandenen Kohlenoxydes ab- 
ziiglich 3/ i  des Sauerstoffes des Kohlensaure- 
unterschiedes aus Gichtgaskohlensaure undMoller- 

kohlensaure, welcher mit Kohlenoxyd Kohlen- 
saurebildung eingegangen hat.

Od =  0,75 Ot +  0,25 a —  0,75 b.

2. Ist die Kohlenoxydmenge der Gichtgase 

kleiner ais die Kohlenoxydmenge, welche durch 
Windsauerstoffverbrennung entstanden ist, so 

bereclmet sich die in d ir e k t  v erg as te Erz- 
sauers to ffinenge  ais halbe Summę aus der 
total Yergasten Erzsauerstoffinenge und demUnter- 
schied des Sauerstoffgehaltes des aus Wind- 
sauerstoffverbrennung entstandenen Rohlenoxydes 

und des Kohlenoxydes der Gichtgase.

Oi =  0,5 (Oi + c).

Ueber die Entgasung des Kesselspeisewassers.

Von 2)ipr.»Qit{). Ludwig Jung in Bochum. 

(Hierzu Tnfel 13.)

I jie Bedeutung eines guten, einwandfreien Speise- 
wassers fiir den Dampfkesselbetrieb ist heute all- 

gemein anerkannt. Die Iriiheren Bestrebungen zur 
Verbesserung des Speisewassers richteten sich haupt- 

sachlicłi auf die Ausscheidung der Kesselsteinbildner; 
erst spater erkannte man, daB es damit nicht getan 
ist, wenn nicht gleichzeitig die im Wasser enthaltenen 

Gase entfernt werden. Genaue Forschungeń haben 
ergeben, daB gerade durch die Gase die gefahrlichsten 

Anfressungen der Dampfkessel, Rohrleitungen, Eko- 
nomiser usw. Yerursacht werden. Kun enthalt aber 

das in der Natur vorkommende Wasser aus Fliissen, 
Brunnen usw., das heute noch Yielfach ohne irgend 
eine Vorbehandlung fiir Kesselspeisung Verwen- 

dung fińdet, durch weg Gase in mehr oder weniger 

hohem Grade, wobei hauptsachlich Sauerstoff und 
freie Kohlensatore schadlich sind. Aehnliches gilt 

fiir chemisch gereinigtes Wasser; die chemische Rei
nigung bewirkt im allgemeinen eine mehr oder weniger 

weitgehendeEnthartung, dieschadlichen Gase werden 
jedoch nicht beseitigt. Die meisten chemrfcchen Rei- 
nigungsverfahren leiden sogar an dem Uebelstande, 
daB der Sauerstoffgehalt bei demReinigungsverfah- 

ren noch erhoht wird, und gerade der Sauerstoff hat 
sich ais der gefahrlichste Korrosionsbildner erwiesen. 

Kondensat und Destillat werden an sich gasfrei 

gewonnen, sie haben aber das Bestreben, wenn sie 
mit der Luft in Beruhrung kommen, aus dieser 

Sauerstoff begierig aufzunehmen, ebenso Kohlen- 
siiure, und konnen dann, wenn sie mit diesen beiden 

Gasen stark angereichert sind, fiir den ICesselbetrieb 
unter Umstiinden noch gcfahrlichcr werden ais ge- 
wohnliches Wasser, da infolge Fchlens des Kessel- 

steinbelnges die Zerstorungen an den Wanden

durch die Gase ungehindert und schnell vor sich 
gehen.

Die zerstorenden Wirkungen der atmosphiirischen 
Gase auf das Kesselmatenal sind den Kesselbe- 
sitzern zur Geniige bekannt und mehrfach in Ver- 

offentlichungen, namentlich in letzter Zeit, erortert 
worden1). Je nach der Beschaffenheit bzw. dem 
Gasgehalt des verwendeten Speisewassers sind nach 
langeręr oder kiirzerer Betriebszeit Anfressungen 

festzustellen, die dann unter Umstanden umfangreiche 
Kesselreparaturen, Auswechselung von Rohren usw. 
erforderlieh machen. Oftmals wird die Betriebs- 
leitung auf die unangenehmen Eigensehaften ihres 

Speisewassers erst in vollem Umfange aufmerksam, 
wenn der Schaden bereits vorhandcn ist.

In einem sachgemaB geleitetcn Kesselbetriebe 

sollte eine eingehende Untersuchung des Speise

wassers vor Inbetriebnahmo selbstverstandlich sein, 
und zwar sollte sich diese Untersuchung nicht nur 

auf die allgemein ubliche Analyse, Feststellung des 
Hiirtegrades usw. erstrecken, sondern nicht zum 
wenigsten auch auf die Frage, ob das Speisewasser, 

bei seinem Eintritt in die Kessel schadliciie Gas ent
halt und Zerstorungen zu befiirchten sind. Die Korro- 

sionsbildungen, die gashaltiges Wasser an den Me
tallen hervorruft, lassen sich expcrimentell genau 
nachweisen und bildlich darstellen. Zu dem Zwecke 

wird das zu untersuchende Wasser wahrend einer 
gewissen Zeit in einem Versuchskessel gekocht bzw. 
verdampft und zwar am beśten unter gleiehen Ver- 

haltnissen, wie sie fiir den Betrieb selbst in Frage

<) Zeits-hr. d. V. d. Ing. 1919, 24. Mai, S. 493/9;
31. Mai. S. 504 10; 7- -Tuni, S. 534/9. Vgl. St. u. E.

1919, 23 Okt., S. 1286/8.
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kommen; wFilircrid dieses Vcrdampfungsprozcsses 

werden Pluttclien aus diinnem Blech in den Kessel 
eingehangt und dem Wasser ausgesetzt. Um die 
Wiikung des Wassers auf d;.s Blech wiihrcnd des 
Versucljes festzustellen, werden die Versuchspl;itt- 

chen nach Kntnahme aus dem Kessel einer eingehen- 
den mikroskopischen Untersuchung unterworfen. 

Alle Ycriinderungen an dem Blech, die auf den Ein
fluB des Wassers zuriickztifuhren sind, Anfressungen 
usw. lnsscn sieh auf diesem Weg unfehlbar ermitteln 
mid dcutlich vor Augen fiihren. Die Versuchspliitt- 

chen sind vor Einbringen in den Kessel sauber ab- 

zuschmirgeln und zu polieren, nach Beendigung 
sorgfiiltig abzuspttlen und zu trucknen. Die mikro- 

skopische Untersuchung kann durch eine parallel 
dazu crfolgende Wggung des Versuchsplattchens 
vor und nach der Verd..mpfung unterstiitzt und er- 

ganzt werden; entstandena Anfressungen machen 
sieh durcli entsprcchendc Gcwichtsverminuerung 
bemerkbar, doeh laBt sieli durch die Gewichtsbe- 
stimmung kein Urteil uber die Natur der Korrosionen 

abgeben. Dieses experimentelle Verfhren bietet die 

Moglichkeit, dasYerhalten eines Speisewassers dem 
Kessolniaterial gegeniiber im voraus genau festzu
stellen. und auf Grund der Versuchsergebnisse ent- 

sprechendc MaBnalimen zu ergreifen, bcvo” wirk- 
licher Sehaden im Betrieb angerichtet ist. Dariibcr 
soli im f ilgenden an Hand der bildlichen Darstellung 
noch 'Nilheres berichtet werden:

Abb. 1 zeigt zunachst ein sauber abgeschmirgeltes 
und poliertes Yersuchsblech vor der Behandlung: 
Die in der Abbildung sichtbaren gleichmiiBigen 

Rillen stellen die Politprrillen der. In den Abbil- 

dungen 2 bis 6 ist die Einwirkung verschiedener 
Arten von Wasser auf Kesselblech durch mikro- 

photographische Aufnahmen d;;rgestellt. Die Er
gebnisse, welche durch Verd inpfungsversuehe in 

der Yorstehend beschriebenen Weise gewonnen sind, 
lassen deutlich erkennen, wie sieh die Zerstorungen 
entwickeln und auBern.

Die vier verschiedenen Speisewasserarten, die 

zur Untersuchung herongezogen wurden, entstaminen 

ein und demselben Werk und sind in Zahlentafel 1 
mit ihren kcnnzeichenndcn Eigenschaften und 
Merkmalen iibersichtlich zus; mmengestellt. Aus 

den Mikron ufna hmen ist unverkennbar zu ersehen, 
daB samtliche Arten des untersuchten Speisewassers 

eine stark angreifende Wirkung ruf daś Blech 
ausiiben. Im einzelnen ist dazu noch folgeudes zu

bemerken: Das Turbinenkondcnsat (s. Abb. 2) 
hat das Versuchsblech nach SchtstUndiger ICin- 

wirknng mit einer dichten Rostschicht uberzogen. 

Die blanken, von den Politurrillen gezeichneten 
Metallstreifen, wic sie in Abb. 1 zu erkennen waren, 

sind yollstandig verschwunden, dafLir hat sieli der 
Kost iiber dic ganzc Flachę verteilt; die groBen 
Flecken zeigen die bei der Trocknung entstandcnen 

Ablosungen der Rostschicht, das Abbliłttern der 
Schleli t an den betreffenden Stellen ist deutlich 
zu erkennen; auf den darunter freigewordenen kleinen 

Metallfliichen sind die Politurrillen schiirfer zu er
kennen ais auf der iibrigen, mit Rost iiberzogenen 
dunklen Fliiche. Abl-gerungen von Kesselstein sind 

nicht zu beobachten, was ganz natiirlich ist, da das 

Kondensat Steinbildner kaum enthiilt, wie auch. die 
geringe Hartę von 1,3 Grad (s. Zahlentafel 1) zeigt. 

Die starkę Rostbildung ist auf den relativ hohen 
Gehr.lt an Sauerstoff und Kohlensiiurc zurtickzu- 

fiihren. Da Turbinenkondcnsat praktisch luftfrei 
aus dem Oberflaćhenkondensator kommt und nor- 

malerwęise auch keine Kohlensiiure enthalt, konnen 

diese beiden zerstorenden Gase nur auf dem Wege 

von der Kondensatpumpe bis zum Kessel hinein- 
gelangt sein. Das Leitungswasser (s. Abb. 3), 

welches nach der obigen Zahlentafel groBe Mengen 

an Sauerstoff und Kohlensiiure aufweist, hat inner
halb der acht Stunden, in denen der Yersuch statt- 

fand, eine betrachtliche Zerstorung des Bleches 
hervorgerufen, welche sieli in scharf ausgepriigten, 

pockennarbigen Korrosionsstellen, wie sie fiir Luft- 

korrosionen typisch sind, auf dem Bilde auBert. 
Die weiBen, flachenartigen Ablagerungen und die 
kleinen weiBen Punkte sind Steinbildungen. Abb. 4 
zeigt die Wirkung des elektrolytisch entolten 

Kondensats: Auch hier sind die typischen,

pockennarbigen Anfressungen des Metalles zu beob
achten. Die Zerstorungen sind angesichts der Tat- 
saclie, daB das Wasser nur drei Stunden auf das Blech 
einwirken konnte, ais auBerordentlieh stark zu bo- 
zeichnen (der betr. Vcrdampfungsversuch muBte 

infolge Gasmangels nach drei Stunden abgebrochen 

werden; fiir eine spiitere Wiederholung des Ver- 
suches stand leider nicht mehr geniigend Probewasser 

zur Verfugung). Hiltte man die Verdampfung, wie 
in den iibrigen Fallen, auf acht Stunden ausdehnen 

konnen, so hatte die Zerstorung sicher derart um sieh 

gegriffen, d iB die urspriingliche Struktur des Bleches 
mit den Politurrillen iiberhaupt nicht mehr zu er

kennen ware. Auffallend 

ist, daB dieses Konden
sat, welches trotz der 

yorausgcgangenen Ent- 
olung sicher noch Spu- 

ren von Oel enthalten 

hat (eine absolute Aus- 
scheidung des Oeles wird 
bekanntlich von keinem 

Filter und keiner sonsti- 

gen Entolungsmethode er-

Zahlentafel 1. U n to r B u c h te  Speiscwasser.

Ab
bildung

JSr.
Art tlej Wa-tsera

Hiirte
deutsche

Grade

Oh lor 
geb. 
ma/l

Saner-
ttof£
cm’/l

Kohlen-
sSure
cm\'l

VtT-*uch»-
dauer

st

2 Tuibi:ienkoideusat 1,3 4,8 3,28 3,3 8

3 Leitungswasser 8.75 51 7 3,3 8

4
elektio’yli3ch entóltes 

Kondensat
5,3 22 5 4,4 3

5
Spsiscwasscr gen ischt 

aua 2 bis 4
0,85 37 5,76 2,2 8
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reicht), sich dcm Materiał gegeniiber weit ungiinstiger b ein Stiick einer Flammrohrwelle, c Teile des Mantę!-
vcrhielt ais das olfreie Turbinenkondensat; man bleches mit Nietnaht; hier fallt auf, daB das Blech

hatte im Gegensatz hierzu erwarten sollen, daB die 
Oel bl gerungen auf dcm Blech dieses gegen dic 
angreifende Wirkung der Gase etVas geschutzt 

hatten. Tatsachlich sind an anderer Stelle dahin- 
gehende Beobachtungen auch gemacht worden, und 
min hat im AnschluB daran sogar vorgeschl, gen und 
versucht, dem reinen Kondensat, um Anfressungen 

zu vcrhindcrn, nachtriiglicfi Oel zuzusetzen1), ein 
Verf ihren, das im iibrigen natiirlich zu verwerfcn 
ist, da durch die Oelschicht der Wiirmedurchgang 

herabgesetzt und iiberhaupt dem Turbinenkondensat 
gerade seine beste Eigenschaft, seine" Kcinhcit, ge- 
nummen wird. Wir werden spater noch sehen, worin 

die wirkliche Abhilfe zu bestelien hat. In vorlie- 
gendem K..Ile erscheint es nicht i usgcschlossen, daB 

das elektrclytische Entólungsverf hren einen un- 
■giinstigen EinfiuB auf dic innere Beschaffenheit des 
Wassers und sein Verhalten dem Materiał gegeniiber 

hat. Wie Zahlentafel 1 zeigt, ist auch der Sauerstoff- 
und Kohlensauregehalt dieses Kóndcnsats nicht 
unwesentlich hoher ais der des Turbinenkondensats, 

ebenso ist dieilarteziffer fiir Kondensat ungcwohn- 
lich hoch; infolge davon haben sich Steinablagerungen 

auf dem Blech gebildet, die in Abb. 4 ais wciBe Punkte 
zu erkennen sind. Ais der gef.ihrlichste Korrosions- 
bildner hat sich das gemischte Speisewasser er- 

wiesen, welches aus einer Vereinigung von Turbinen
kondensat und clcktrolytisch entoltem Kondensat 

mit Zusatz von Leitungswasser besteht. Der Yersuch 

mit diesem Wasser wurde ebenf; lis auf acht Stunden 
ausgedehnt, die Wirkung is t ; us Abbildung 5 zu cr- 

sehen: Weitausgedehnte, tiefe Korrosionsherde haben 
die Platte griindlich zerstort; die dazwischen lie
genden helleren Ablagerungen sind auf Steinbil- 

dungen zuriickzufuhren und erkliiren sich durch dio 
verhaltnismśiBig grofie Hiirte des Wassers (Zahlen
tafel 1). Ein Vergleich mit den Mikroaufnahmen, 
Abbildungen 2 und 3, ergibt, daB die Zerstorungen 

bei dem gemischten Speisewasser wesentlich starker 
sind ais bei dem TJurbinenkondejisat und dem Lci- 
tungswasser, trotzdem bei dem letzteren der Sauer- 

stoffgehnlt an sich groBer ist; die Anfressungen glei
ehen in ihrer Art denen in Abbildung 4, sie sind nur 
bedeutend weiter fortgeschritten, weil der Yersuch 

langer ausgedehnt wurde. Es liegt sómit auch hier 
dic Vermutung nahe, daB das elektrolytisch entolte 
Kondensat die Korrosionswirkung des Luftsauer- 

stoffes begiinstigt hat. Abbildung 6 zeigt Blechaus- 

schnitte der mit diesem Wasser gespeisten Kesscl; 
die Uebcreinstiińmung mit den in den Mikroauf

nahmen d irgestellten Zerstorungen ist namentlich 
an den Stiicken a und b deutlich zu erkennen. Meh- 
rere dieser Kessel muBten auGer Betrieb- genommen 

werden, da die Wandstiirke infolge der Anfressungen 
den Sicherheitsyorschriften nicht mehr geniigtc. 
Stiick a ist ein Aussphnitt aus einem FL.mmrohr,

*) Ze.t;c lir. d . V. d. Ing . 1919, 24. M ai, S. 477/9.

Vgl. S t. u . E . 1919, 23 . O k t., S . 1286/8.

materiał unter den Kietkopfen, wo es dem zersto- 
renden EinfiuB des gashaltigen Wassers nicht aus- 
gesetzt war, noch verhaltnismaBig gut erhalten łst, 

wiihrend im iibrigen dic Wandstiirke durchweg stark 
verringert ist.

Angesichts der schweren Zerstorungen, welche das 
gashaltige Speisewasser auf das ihm ausgesetzte 
Materiał ausi.bt, erscheint cs dringend geboten, das 
Speisewasser durch geeignete Vorrichtungen von den 

schadlichen Gasen zu befreien und daftir Sorge zu 
tragen, daB es nicht nachtraglich wieder Gas auf- 

nehmen kann. Welch vorztigliche Wirkung die Ent- 

gasung des Speisewassers auf die Erhaltung des Kessel- 
blcches ausiibt, zeigt Abbildung 7. Der betr. Ver- 
dampfungsversuch mit entgastem Wasser (Konden

sat, welches gashaltig zur Verfugung stand, aber vor 

Eintritt in den Versuchskessel besonders entgast 
und dann gasfrei in den Kessel gespeist wurde) ist 

in der gleiehen Weise wie die iibrigen Untersuchungen 
durchgefiihrt und zur Sicherheit auf 13 Stunden 

ausgedehnt worden. Trotz der langen Dauer sind 

an dcm Blech keinerlei Anfressungen zu beob- 
achten; die Politurrillen sind unbeschadigt erhalten 
und weisen dieselbe Struktur wie in Abbildung 1 
auf,einBewćis dafiir, daB dasWasserkeine angreifende 
Wirkung auf dąs Materiał ausgeiibt hat. Diesem 
Ergebnis gegeniiber kann auch die noch 

rie lfach verbrcitete Ansicht, daB,Konden
sat und Destilla t ari sich zerstorend wirken, 

n iclit standhalten.
Aus vorstehenden Ausfiihrungen und experimen- 

tellen Untersuchungen geht unzwcidcutig hervor, 

daB der Gasgehalt des Speisewassers die Haupt- 

ursache fiir die schweren Korrosionen ist, an denen 
viele Keśselanlcgen leiden; insbesondere gilt dies fiir 
gashaltigcs Oberflachen-Kondensat, welches andere 

schadliche Bestandteile, z. B. Chloride, schwefel- 
saure Salze usw., nicht enthalt. Die Untersuehung 
beweist ferner auch, daB eine wirksame Abhilfe 

gegen diese Zerstorungen moglieh ist, wenn man das 

Uebel an der Wurzel faBt, d. h. dafiir Sorge tragt, 
daB das Speisewasser gasfrei in die Kessel eintritt. 
Pflieht eines jeden gewissenhaften Betricbsleiters 

ist es somit, seinen Betrieb daraufhin zu priifen, 

ob das Speisewasser gasfrei in die Kessel gelangt, 
und notigenfalls entsprechendc MaBnahmen zu er- 

greifen. Die dabei zu losende Aufgabe zerfiillt, wie 

bereits angedeutet, in zwei Teile:

1. Bereitung eines gasfreien Speisewassers bzw. 

Zusatzwassers,

2. Schutz des gasfreien Speisewassers gegen 

nachtragliches Eindringen von Luft und 

Kohlensaure.

Kondensat wird im Oberflachen-Kondensator, 

wie sehon hervorgehobcn, pr; ktisch gasfrei gewonnen, 

insbesondere bei dem hohen Vakuum, wie es bei 
Dampfturbinen angewendet wird, findet eine nahezu
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vollkonimcne Entliiftung des Kondensats statt. 
Im Zusammenhang damit ist bei der Ausfuhrung 

der Kondensatoren darauf zu aehten, daB Luft und 
Kondensat bereits innerhalb des Kondensators aus- 

reichend voneinander getrennt werden, ebenso beide 
Teile getrennt abgesaugt werden und dann nacli- 

traglieh nicht wieder miteinander in Beriihrung 
kommen. Wird ais Zusatzwasser zu dem Kondensat 

destilliertes Wasser venvendet, so bedarf die s eben- 
falls keiner besonderen Behandlung in bezug auf Be- 
freiung von Gas, denn das Verfahren der Destillation 
schlieBt eine wirksame Ausscheidung der scliad- tungen

■

Abbildung 8. Kesselspeisewasser-Entgasungsanlage mit Gas- 

sohutzeinriohtung fiir den Speisowassorbohalter. 

a »  Spel*ewa3»er8augleltung. b Antriebsturblne fur die Speltepumpe. c =
Abdampf Yon der Turbinę, d ■* SicherheitsYenlile. e «■ FrUchdampf. f «= 
Nołausputr. g = Rohwa&jereinlrltt. h ■» Wasgeratandsregler. i »  Entgaser. 
k =* Gaaabzug. 1 «=* SchUnimablaB. m «= Entgaatea Wawer, o =* Oxydations- 
fllter. o *» SchutzpoUter. p => SpeisewasserbehUlter mit Gafticbutzelurichtuog.

lichen Gase ein. Die Destillieranlagen sind zweck
maBig so auszubilden, daB die Gase schon vor Ein- 

tritt in die eigentliehen Verdampfapparate beim 
Vorw&rmen bzw. Vorkochen des Rohwassers aus- 
getrieben werden und dann von dem Brudendampf 

bzw. dem Destillat endgfiltig getrennt bleiben; da- 
durch werden Korrosionen auch in den Yerdampfern 
verhutet. Boi Verwendung von Oberflachen-Konden- 
sat mit Zusatz von Destillat fiir Kesselspeismig 
kommt demnach nur der zweite Teil der obenge- 

nannten Aufgabe — Schutz gegen nachtriigliches 

Eindringen von Luft und Kohlensaure — in Frage. 
Im Gegensatz zu dieser Forderung findet man vicl- 
»ach, sogar in den ineisten Betrieben, noch die Un- 
itte, daB das Speisewasser in offenen Behiiltem ge-

sammelt wird. Dort ist natiirlich reichliche Gelegen- 
lieit zur nachtraglichen Aufnahme von Luft-Sauer- 

stoff und Kohlensaure gegeben, und gerade das. fiir 
die Kesselspeisung besonders wertvolle Gemisch von 
Kondensat und Destillat hat das Bestreben, diese 

schadlichen Gase begierig aus der Luft aufzu- 

nehmen. Blan darf sieli dann nicht wundern, wenn 
nachher an den Kesseln solche Zerstorungen zu 

finden sind, wie sie die Abbildungen 2 bis 6 zeigen. 
Um dies zu verhuten, sind endweder dio Speisewasser- 
Behiilter zu schlieBen und durch besondere Einrich- 

auf die spater noch hingewiesen wird, vor 
Lufteintritt zu schutzen oder man 

kann auch die roticrende Kondensat- 
pumpe unmittelbar ais Kesselspeise- 

pumpe ausbilden. Ebenso ist darauf zu 
achten, daB das Destillat unter Luftab- 
schluB 111 das Kondensat eingefiihrt wird.

In allen Betrieben, in denen kein 
Kondensat und Destillat zur Ver- 
fiigung steht, ist das Wasser, bevor 

es in die Kessel gespeist wird, durch 
geeignete Vorrichtungen von den schiid- 
lichen Gasen zu befreien. Es gilt dies 
insbesondere dann, wenn chemisch ge- 
reinigtes \\rasser oder auch einfach 
weiches Roliwasser, welches durchweg 
Gase enthalt, zur Kesselspeisung ver- 
wendet wird. Wird solches .Wasser ais 
Zusatz zum Kondensat benutzt, so ist 
das Zusatzwasser zu entgasen.

Die Entgasung kann nach ver- 
schiedenen Verfahren bewirkt werden; 

die in Frage kommenden Apparate, 
welche bis jetzt verwendet werden, lassen 

sich in der Hauptsache in drei Grup- 
pen einteilen:

Sie arbeiten entweder
a) auf chemischem Wege oder

b) durch Warmezufuhr (Aufkochen) 
oder

c) auf mechaniscliem Wege.
Die unter a) genannten Yorrich-

tungen sind wohl die altesten und 
hauptsachlich durch die Eisenspan- 

filter vertreten. Dio Wirkung dieser Apparate, die 
gewohnlich in die Speisepumpendruckleitung einge- 
baut werden, berulit darauf, daB der Luft-Sauerstoff 
durch Osydation an den Eisenspanen festgehalten 

wird, was durch die groBe Gesamtoberfliicho der 
Spanefiłllung begiinstigt wird. Die iibrigen Gase,. 

insbesondere Kohlensaure, sind dann noch durch 
andere Vorrichtungen, zeitweilig offnende Ventilo 
u. dgl., abzulassen, oder die Kohlensaure wird durch 

ehemischo Zusatze neutralisiert. Der Nachteil des 
Verfahrens besteht darjn, daB die Fiillmasse sieb 

allmahlichzusetztbzw.zusammcnbaekt und dann nicht 
nur ihre Wirkung verliert, sondern auch den Durch- 
fluB des Wassers versperrt. AuBerdem muB die Fiil- 
lung von Zeit zu Zeit gereinigt und erneuert werden.
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Abbildung 1. X Km Abbildung 2. 100

Polięrtes Blech vor der Untersuohung. Acht Stunden dom Turbincnkondensnt ausgesetzt.

Abbildung 4. x 100

Drei Stunden dem elektrolytiseh entoiten 

Kondensat ausgesetzt.

Abbildung 3. 100

Acht Stunden dem Leitungswasaor ausgesetzt.



Abbildung ,‘5. 100

Aoht Stunden dom gomiśehten Speisewasser 

lutsgesetzt.

Abbildung 0. 

Kosselftussehnittó oinos l)ampfkessel.s, der mit 

Wasser cntsprcchenrt Abb. 5 botrieben wurde.

Abbildung 7. x 100

jilecli, 13 Stundon dem ontgaston Wasser ausgesotzt.
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Abbildung 9. Spoisowasser-Entgasungsanlage.

. a *  Rohwafserpumpe. b »  Rohwasserleltcng. c =  Siebe* d «  GaNabnaugleitungen. c'== Entga«er. f ** Enłgastes W**ser, 
g *=* Frlschdampf. h — Damplutrablluftpumpc. i =  Wlrmeaustauicher. k = Ga«abzug. 1 *** Yakuum-Schleuderpumpe.

Die mechanischen Entgasungsvorrich- 

tungen weisen eine groBere Mannigfaltigkeit auf, 

sie arbeiten teils absatzweise. teils fortlaufend, 
manclie auch in Verbindung mit chemisehen Ein- 

wirkungen oder inErganzung' zu diesen (vgl. unter a). 

Dio absatzweise wirkenden Apparate werden ge- 
wohnlich in die Spęisepumpendruck- 
leitung cingebaut und bestehen in der 
Hauptsache aus einem mit Einbauten 

versehenen Windkcssel, in welehem sieli 
die Gase ansammeln und yon Zeit zu 
Zeit durch Schwimmeryentile abgelassen 
werden. DaB der Vorgąng unter hohem 

Druck erfolgt, ist fiir dic Ausscheidung 
der vom Wasser aufgenommenen Gase 

nicht gerade giinstig; der Ausschei- 
dungsprozeB wird sich daher in der 

Hauptsache auf die meehaniscli beige- 
mengten Gase beschranken. Im Gegen- 
satz hierzu stehen die neuerdings auf- 
gekommcnen fortlaufend wirkenden 
Entgasungseinrichtungen, welche die 
empfindlic.hen, leicht zu Stórung AnlaB 
gebenden Schwimmer ganz vermeiden

selbst fiir die grofiten Speisewassermengen ange- 

wandt werden. Abb. 0 zeigt z. B. eine derartigeAnlage, 

welclie von der Masclrinenbm-A.-G. Balcke fiir die 

Chemisehen. Werke Griesheim-Elektron, Lautawerke. 
zur Entgasung von stiindlich 50 cbm nach dem 

Permutit-Ycrfahren eutlmrtcten Speiscwassers aus-

und ebenso auf chemische Mitwir- 
kung von Filtern u. dgl. verzichten; das ange- 
strebte Ziel wird dadurch erreicht, daB man dem 

Wasser durch entsprechende Ausbildung der Appa

rate Bewegungen erteilt, welche die Gase zur x\us- 
scheidung aus dem Wasser zwingen; dazu findet der 
Vorgang, um die Wirkung moglichst vollkommen 
zu gestalten, unter hohem Vakuum statt. Die weit-

Abbildung 10. Speisewasserumlauf. Kondensat aus entgastem 

Zusatzwassor.

a ** Regel- und Eln-tellyorrlchtung. b *= Rohwtwsertlntrltt. c *»' Enłgaaer. 

d =  Gasabsaugcleitung. e «=* Kondensator, f =  Kondensatleituog. g =  Reln- 
wasseraustrltt. h =  Kondensatpurape, gleichz^Itig ais Kesselłpeisewasśerpimipe 

dicnend. I *= Spei.sewanserleltung. k =  Dampfkea«el.

gefiihrt wurde. —  Soli lediglich das Zusatzwasser auf 

diesem Wege entgast werden, so kann der Entgaser 
nach dem Patent Eckmann umnittelbar an den 

Oberflachen - Kondensator angeschlossen werden; 
Abb. 10 stellt eine. derartige Ausfiihtung dar. Eine 

besondere Luftpumpe ist dann nicht erforderlich, 

das entgaste Zusatzwasser wird unmittelbar in die

43

Eine wirksame Ausscheidung der schadlichcn 
Gase ohnb chemische Hilfsinittel wird durch das 
Aufkochen des Wassers herbeigefiihrt, Die dazu 

notige Wiirme wird zweckmaBig durch Abwiirme 
bzw. Abdampfaufgcbracht. Reiner, olfreier Abdampf, 

z. B. von Antriebsturbinen der Kessekpeisepumpen, 
kann zu dem Zweck unmittelbar in das Wasser cin- 

gefuhrt werden. Abb. 8 zeigt einen derartigen Ent- 
gasungsapparat, Bauart Balcke, der zugleich auch 

ais Enthiirter wirki.

gehende Verdiinnung bildet, wie bereits bei dem 

Oberflachen-Kondensat hervorgclioben, eine sichere 
Gewiihr fiir moglichst yollstiindige Ausscheidung 

allcr Gase aus dem Wasser. Die ausgcschiedenen 
Gase werden dauernd durch eine Luftpumpe abge- 
saugt, das entgaste Wasser selbst durch eine Yakumn- 
schleudcrpumpe in den Vorratsbehaltcr oder un

mittelbar in die Kcsscl gefordert. Warmeaufwand 
oder chemische Zusiitze sind bei diesem Yerfahren 
nicht erforderlich, es kann deshalb ohne groBe Kosten
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Saugleitung der Kondensatpumpe eingefiilirt, die in 
vorliegendem Falle auch ais Kesselspeisepumpe aus- 

gebildet ist.
Das entgaste Wasser ist, ebenso wie Kondensat 

und Destillat, gegen naehtriigliches Eindringen von 
Luft-Sauerstoff und Kohlensaure zu schiitzen. Es 

ware jcdenfalls sinnlos, das Wasser zuerst zu ent- 
gasen und n iehher in offenen Behaltern zu sammeln, 
wo die Moglichkeit neuer Gasaufnalnne gegeben ist. 

Wenn daher nicht eine Anordnung wie in Abb. 10 
vorlicgt oder solche Entgasungsapparate verwendet 
werden, die in die Speisepumpcndruckleilung ein- 

geschaltet werden, sondern wenn das Speisewasser 
zunaehst in Vorratsbchaltern gesammelt wird, so 
sind diese mit Scliutzeinrichtungen gegen neue 
Beru hrung des Wassers mit schadlichen Gasen zu ver- 

sehcn. Das Wesentliche einer solchen Gasschutzein- 
richtung geht aus Abb. 8 hervor. Der im unteren 

Teil des Gebiiudes aufgestellte Speisew îsserbeluilter 
ist geschlosscn; iiber dem gasfreien Wasser, welches 
normalerweisc unter einem leicliten , Ueberdruek 

steht, beftndet sich ein Schutzpolster, das in 
Abb. 8 ais Dampfpolster ausgebildet ist (Patent 

Stromberg), aber ebenso gut aus indifferenten 
Gasen, z. B. Stickstoff besteiica kann. Tritt

durch. irgendwelche Umstiinde, z. B. Konden- 
śation des Dampfes bei Stillstand, einmal ein 

kleiner Unterdruck in dem Behalter ein, so 
dringt etwas AuBenluft durch das sogenannte 
Osydationsfilter (s. Abb. 8) nach; in diesem Oxyda- 

tionsfilter werden aber Sauerstoff und Kohlensaure 
zurllckgehnlten, so daB iiber dem Wasser stets ein 
indifferentes, unschadliehes Polster lrgert (Patent 

Baleke). Eine solche Schutzeinrichtung kann auch an 
yorhandenen Speisewasserbehliltern naclitraglich an- 

gebraelit werden, ebenso sind zweckmiiBig Konden- 
satfilter fiir olhaltigcs Oberfliichen-Kondensat von 
Dampfmaschinen damit auszurilsten; sic crfiillt 
iiberall da ihren Zweck, wo Gefahr fttr nachtrag- 

liches Eindringen von Luftsauerstoff und Kohlen
saure in gasfreies Speisewasser besteht und liat sich 
in diesem Sinne bei ausgefiihrten Anlagen bestens 

bewiihrt.
Zusammcnfassung:

An Hand von mikrophotographischen Aufnahmen' 

wird der. schudli che EinfluB von gashaltigem Speise

wasser auf das Kessehnaterial gezeigt, die Bedeutung 
des gasfreien Speisewassers wird dargelegt und auf 
geeignete MiBnilnneu zur Erzielung gasfreien 

Speisewassers hingewiesen.

Das Scholsche Verfahren zur Herstellung von Leichtsteinen aus 

Hochofenschlacke.

Von Dr. A. Guttm ann in Diisseldorf.

(Mitteilungen aus dem llochofenausschufl des Yereins deutscher Eisenhuttenleute.)

I n  einer von dem Reichs- und PreuB. Staats- 
-*■ kominissar fur das Wohuungswesen vor kurzem 

herausgegebenen kleinen Schrift iiber Ersatzbau- 

weisen1) heiBt es:
„Das wesentliche Hindernis fiir die allgemeine 

Verbreitung des rheiuischen Schwemmsteins ist der 

Umstand, daB seine Erzeugung auf die Ursprungsstełle 
beschriiiikt ist, Die schwierigen Transportverhalt- 

nisse und die politische Ltge — die meisteii Werke 
liegen im besetzten Gebiete — schranken seine Ver- 
wendbarkeit augenblicklich leider sehr ein. Es sind 

deshalb Bestrebungen im Gang, ein dem natiirłichen 
Bimssehwemmstein miiglichst gleichwertiges Erzeug- 
nis darzustellen. Den Ausgangspunkt liierzu bildet 

die Tatsache, daB die Hochofenschlacke in gluliendem 
Zustande in Wasser geleitet, unter dem EinfluB des 
sich bildenden Dampfes und von unten eingeblasener 

PreBląft ein dcm natiirłichen Bimsstein iihnliches 

Gefuge bildet, das zerkleinert mit Zusatz von Hoch- 
ofenzement in Steinformen gepreBt und in Dampf 

gehiirtet wird.“ An einer anderen Stelle derselben 
Schrift2) werden die Hochofenschweminsteine ais den

*} Reichs- und PreuB, Staatskomniissa"r fiir daa 
Wohnungswesen. Druckschriit Nr. 2: Ersatzbauweisen. 
Zweite durchgesehene Auli. Berlin 1919, S. 13. Wilh. Ernst
& Sohn.

*} S. ebenda S. 30.

rheinischen Schwemmsteinen gleiehwertig bezeichnet. 
Ob dieser Beurteilung bestimmte Priifungen zu- 

grundc liegen, ist allerdings nicht angegeben. Der 
Reichskcmmissar hat dann weiterScine ganze Reihe 
von Hochofenwerken zu einer Besprećhung ein- 

geladen, die das Ziel hatte, die Herstellung dos Hoch- 
ofenschwemmstoins ais eines Biustoffes, der ohne 
Kohle hergestellt werden kann, mit muglichster Be

schleunigung zu fordem, den Versand zu Wasser 
und zur Eisenbahn regełn und dementsprechend den 
Preis an den wichtigsten Yerbrauchsplatzen zu ge- 
stalten. Diese Besprećhung hat am 12. Miirz 1919 

in Berlin stattgefunden. M. W. ist das Ergebnis 
dieser Besprećhung nicht sehr groB gewesen, trotz- 

dem die auf ihr vertretenen Hochofenwerkc fest- 
stellen konnten, wie auBerordentlich rege das Inter- 
esse der hochsten Baubehiirden fiir das Materiał ist. 
Wohl haben einige Hochofenwerke von dem Erfinder 

des Verfahrens Carl H. Schol bzw. von der von 

iłimgegrundeten Hochofenschwcmmstein- und Kunst- 
bims-Vertriebs-Ges. m. b. H. Dortmund, die Unter- 
lagen fiir die Errichtung von Hochofenschwemmstein- 
fabriken angefordcrt, Bisher ist aber, zum Teil wohl 

auch infolge der unsicheren wirtschaftlichcn Ycrliiilt- 

nisse, die Ausfiihrung des Verfuhrens auf die seit 
1914 bestehende Fabrik in Oberscheld, welche die 
Schlacken de3 Hessisch-Nassauischen Iluttenvereins
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verarbeitet, besehrfinkt geblicben. Wie aus dem 

Schriftwechsel des Werk es zu ersehen ist, ist die Nach- 
frage nach Ilochofenschwemmsteinen zurzeit auBer- 
ordentlich grofi. Sie kann von der verh;iltnismaBig 

kleinen Anlage nur zum geringsten Teil befriedigt 
werden. In Auftrag sind jctzt etwa 1500 Wagen, die 

Anlage liefert aber infolge der laufenden Betriebs- 
storungen durch Blangel an Schlacke, Kalk oder 
Strom taglich nicht mehr ais 20000 Stiick, das sind 
etwa vier Wagen. Moglich wiire die Lieferung der 

doppelten bis dreifachen Menge.
Ich glaube, daB diese Ahgaben hinreichen werden, 

um die Aufmcrksamkeit auf das neuartige Verfahren 
hinzulenken, das eine recht gewinnbringcnde Ver- 
wertung der Hochofenschlaeke gestattet, und zwar, 

was ja jetzt besonders wichtig ist, unter Aufwand 
einer sehr geringen Kohlenmenge. llerrZivilingenieur 
E. Elwitz hat zwar bereits vor sechs Jahren iiber 
den Hoehofenschwemmstein vor diesem AusschuB 

facrichtet1); doch steckte die Fabrikation damals 
noch in den Anfangen. Zudcm ist das Interesse 

fiir alle Baustoffe heute wohl viel groBer, so daB 
es wohl zwcckmiiBig ist, neben den neueren Datcn 
auch die damaligen Angaben wenigstens in den 

Hauptziigen wiederzugeben.
Um von vornherein ubertriebene Erwartungen 

zu Yermeiden, bemerke ich, daB sich m. E. das Yer
fahren nicht auf alle Hoehofenschlacken anwenden 
lassen wird, sondern nur auf verh;iltnismaBig kiesel- 

saurereiche. Vorzugs\veise kommen Schlacken yon 
35 bis 38 %-Kieselsaure und 47 bis 44% Kalk in 
Frage. Unter den letzteren Prozentgehalt wird 
der Kalk kaum herabgehen diirfen, da aus der 
Schlacke auch das hydraulische Bindemittel fiir den 
Stein gewonnen werden soli. Mit Riieksicht auf die 

Raumbestandigkeit des Bindemittels werden ferner 
Schlacken mit groBem Mangan- und Magnesiagchalt 

zu yermeiden sein. Yersuche eines norddeutschen 
Hoehofenwcrkes, dessen Schlacke etwa 28 bis 30 % 

Kieselsaure enthalt, sind fehlgeschkgen. Auch darf 
nicht verschwiegen werden, daB der hohe Kieselsaure- 
gehalt der Schlacken, so sehr er die Mogliehkeit der 
Espandierung durch Drmpf begiinstigt, ein recht 

scharfkorniges Materia! entstehen liiBt, das denYer- 
schlcifi der Becherwerke usw. in ziemlich groBem 

Mafie bedingt.
Wenden wir uns zunachst dei Gewinnung der 

Schaumsehlaeke2; zu, die den wesentlichen Bestand- 
teil des Hochofenschwemmsteins bildet, so erfolg- 

sie in ganz anderer Weise wie die der granulierten 
Schlacke oder des Schlackensandes. Wahrend man 
bei der Wassergranulation der Schlacke diese senk- 

recht in den Wasserbehalter hineinfallen lafit und 
durch stete Wasserzufuhr daftlr Sorge tragt, daB 
eine moglichst starkę und schnelle Abkuhlung der 
feuerflussigen Schlacke erfolgen kónn, so wird bei

’ ) Hochofensohwcmir.steine: von Zivilingenieur E. El
witz. (Mitt, aus der Hochofenkomm. d. Yereins deutscher 
Eisenhiittenleute), St. u. E. 1013, Nr. 33, S. 1G84/6.

-) D. R. P. 290 380, KI. 80b Gruppe 22 (1914).

dem Scholschen Yerfahren die Schlieke moglichst 
horizontal in das W; sser hineingeleitet uud ferner 
das Wasser auch nur gerade soweit erneuert, ais es 

verdampft. Das Wasser hat infolgedessen st«ts eine 
Yerhaltnismafiig hohe Temperatur. Kann aus tech- 

nischcn Griinden die horizontale Einft.hrung der 
Schlacke in den Behalter niclit dt^hgefuhrt werden, 
so lafit man sio iiber eine Boschung in d-is Wasscr- 
becken gleiten. Der an der Beriihrungsstelle zwischen 
glithender Schl cke und Wasser gebildetc und vor- 
handeno D;mpf bliiht die meisten schwimmenden 
Schlaekenkli.mpchen zu einergroBstiickigen porosen 

Masse auf. Mogliclierweise triigt auch die Bildung 

von Schwefelwasserstoff innerhalb der Schl cke zu 
ihrem Aufblahen bei. Wenn man ein Stiickchen 

Schaumschlacke zcrbricht, so nimml man deutlich 
den Geruch nach Schwefelwasserstoff wahr. Die 
Schaumschlacke wird ; uch gełegentlich ais Kunst-

Abbildung 1. Thennosit, gepulvcrt, unter dem Mikroskop.

bims bezeiehnet. Schnl hit sich dufiir das Wort 
„Thermosit11 schutzen 1< ssen.

Wer die bimsstein- und schwammirtigcn, stark 
glanzenden Thermosit stiickchen zum crstenmal be- 
trachtet, der ist leicht geneigt, hier eine neue Zu- 

standsform der Hocłiofenschltcke zu vermuten. 
Pulvert mm jedoch das Materiał und betraehtet 

das Pulver unter dcm .Mikroskop, so sieht man, dafi 
es aus glasiger Schl eke besteht. In der Abbildung 

sieht man den scharfen h kigen Bruch der einzelnen 
Schlackcnteilchen (Abb. J), wie er fiir lcichte 
Schlackensande kennzeichnend ist. Aus der Tat- 

sache, dafi die Thermositteilchen fast diu-chweg glas- 
klar sind, trotzdcm die Ki.hlung der Schl cke ver- 
zogert wurde, kann der Zementtechnikcr schliefien, 

dafi es sich um eine kieselsaurereiche Schla cke ha ndclt, 
Schol gibt das lirumgewicht fiir diese Masse auf 

190 bis 220 kg je cbm .In. Bei einer ktirzlich durch- 
gefiihrten Untersuchung f- nd ich ein noch viel 

geringeres, niimlich 137 kg/ebm. Die Masse ent- 

iialt also aufierordentlich viel Hohlraume.
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Der Thermosit ist nicht nur der Grundstoff fiir 

die Hochofenschwemmsteine, sondern auch ein 
gutes Warme- und Schallisolier-Material. Fur diese 
Zwecke wird er entweder in losem Zustand ver- 

weudet— ais Fiillung — oder in Zement eingebun- 
den, um daraus Isolierplatten oder Isolierschalen zu 
formen. Infolge der groBen Porigkeit des Kunst- 
bimscs ist seine Wiirmeleitfahigkeit sehr gering. Eine 
Uebersicht iiber einige Wiirmoleitfahigkeits - Kon- 
stanten gibt die Zahlentafel 1. Man sieht, daB die 
Warmeleitfahigkeit von Schaumschlackenboton der 

Mischung 1: 9, wie er zur Herstellung von Isolier- 
schalen dienen kann,zu 0,19 WE/st,m2, 0 C bestimmt 
worden ist. Fiir Portlandzcmcntbeton der Mischung 

1: 4 ist die Warmeleitung mehr ais dreiraal so groB. 
Fur Thermosit oder Schaumschlacke hat KuSelt 
den Wert 0,095 gefunden. Knoblauch fand bei einer 
anderen Untersuchung den Wert 0,072'). Thermosit 

isoliert gegen Wiirine orhcblich besser ais Asbest 

und etwa halb so gut wie Kork. Es ergibt sich 
hieraus, daB die aus Schaumschlacke gefertigten 
Hochofcnschwemmsteine in hohem Grade gegen 

Warmeverluste schiitzen werden, was der Wohnbau 
a uch verlangt; bei einem Wohnbau hiingt niimlich

die Wirtschaftlichkeit, wie auch jetzt von den Bau- 

behorden stets hervorgehoben wird, nicht allein von 
der Billigkeit der ersten Ausfiihrung ab; es wird 

vielmehr der jahrliche Mehr- und Minderverbrauch 
an Heizstoffen ais kapitalisierte Mehrausgnbe oder 
Ersparnis berueks<chtigt werden mussen, wenn man 

die Kosten eines Wohnbaues richtig beurteilen will. 
So mancher heute sehr geschiitzte Baustoff, der 
sich durch groBe Druckfestigkeit auszeichnet, wird, 
unter diesem Gesichtspunkt gepriift, sehr wahr 
scheinlich ais recht teuerim Gebrauch zu bezeichnen 
sein.

Um aber auf die Fabrikation zuriickzukommen, 

so wird die Schaumschlacke durch ein Becherwerk

J) Vgl. auoh Br. A, Guttmann: Die Yerwendung 
der Hoohofensohlaoke im  Baugewerbe, Dusseldorf 1919, 
Seite 133.

in Wagen gebracht und zur eigentlichen Fabrik be- 
fordert, und hier findet zunachst eine Trennung 

der Schaumschlacke statt, indem man dieselbe ein 
Vorsieb von 12 mm Maschenweite passieren laCt. 
Der Durchgang fallt direkt auf das Hauptsieb von 

3 mm Maschenweite, der Riickstand auf dem Vor- 
sieb wird auf einem zwischengeschalteten Brechwalz- 
werk bis auf 12 mm KorngroBe zerkleinert, und das 
gebrochene Materiał fallt dann ebenfalls auf das 
Hauptsieb. Der Ruckstand auf diesem Sieb, also 

die KorngroBe 3,5 bis 12 mm, bildet die Schwemm- 
steinkornung; der Durchgang ist der sogenannte 

Feinsand. Die Abb. 2 zeigt eine schematische Dar- 
stellung des Fabrikationsganges. Der Feinsand wird 
im Verhaltnis 3: 1 in feuchtem Zustand mit ge- 
branntem Kalk versetzt, wodurch der letztero ab- 

loscht, und hierauf wird das Loschgut mit trockenem 
Feinsand in einem solehen Yerhaltnis vermahlen, 
daB auf 85 Teile Schlacke etwa 15 Teile Kalkhydrat 
kommen. Auf diese Weise entsteht der Schlacken- 
zement, deralsBindemittelfur dieliochofenschwemm- 

steine benutzt wird. Die Kunstbimskomer von 
3% bis 12 mm KorngroBe werden mit diesem 
Schlackenzement im Raumteilverhiiltnis 1 Zement: 

6 Kunstbims in einer 
Mischtrommel unter Zu- 
fiihrung von Wasser zu 
einem ziemlich nassenMor- 
telgemischt. Dieserfalltaus 

der Mischtrommel direkt 
in Hangebahnwagen, aus 
denen er in die Trichter 
der Schwemmsteinpressen 
entleert wird. Die Pressen 
erzcugen mit jedem Hub 

fiinf Schwemmsteine, in 
der Stunde 800 bis 900 
Stuck. Der Kraftbedarf 
fiir die Presse betriigt

2 PS. Die Pressung er- 
folgt gemiiB einem Schol- 

schen Patent in zwei Ab- 
schnitten. Der mit Masse 

gefiillte Formkasten wird zunachst im ganzen ge

gen den feststehenden Oberstempel gedruckt; 
dann erfolgt durch Anheben der inneren PreB- 

platten eine Pressung von unten. In Abb. 3 sieht 
man die Presse in Arbeitsstellung und in Abb. 4 
die Presse nach dem Druck. Wiirde man die Masse 

einem einzigen hohen Druck aussetzen, so wiirde 
das zellig-porose Gefiige des Zuschlages zertriimmert 

werden, und es wiirden die wesentlichen Vorteile des 
Steines verloren gehen, insofern ais er anLeichtigkcit, 
LuftdurchlassigkeitundWarmeschutzverlieren wiirde. 

Bei dem angegebenen Yerfahren, bei dem sich der 
Pressendruck nicht auf einmal durch die ganze Masso 
fortpflanzt, sondern mit Teildrucken die Ziegelung 
bewirkt, werden die genannten Nachteile vermie- 

den. Eine derartige Presse kostete s. Z. 11000 JH. 
Sie konnte auch zur Herstellung von Leichtstei-

Zahle tnfcl 1.

Warmclcitzahlon k von Wiirmoschutzstoffen und Baustoffen in ANTE/st-, m 2, °C.

Slat^rial Beobachtcr Diohtn 
kg /m»

Tcmperator- 
bnrolch °C k

K orkm eh l.................................. Nusselt 101 50 0,041
K o rk p la t te .............................. Poensgen 254 45 0,051
Schaumschlacke a ) ................. Knoblauch 29S 0—30 0,072

Schaumschlacko b ) ................. Nusselt 360 25— 128 0,095

Rhein. Schwemmstcin . . . . Grober 630 30 0,14
A s b e s t ..........................
Schaumachlacken-Bcton 1:9 R t

Nusselt 576 50 0,153

(1:0,61 G. T. 2 Monato alt Nusselt 550 20— 90 0,19
Rhein. Bimskies . . . . . . Nusselt 292 20-65 0.20
Maschinenziegel...................... Poerisgen 1672 40 0.46
P, C. Beton 1:4 1'/; Jahre alt 
Erh. Portlandzemont oline Zu

Grober 2180 20 0,05

schlag l*/s Jahre alt .
- ' ■ i

Nusselt 2000 35 0,78

/
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Einwirkung von Abdampf oder Dampfschwaden mit 
einer Temperatur von 60 bis 800 ausgesetzt. Nach 
Ablauf dieser Zeit ist dann c(ie Erhartung so weit 

fortgeschritten, daB die Schwemmsteine von den 
Brettchen abgenommen und im Freien gelagert 

werden konnen. Nach vier Woehen sind die Steine 
dann gebrauchsfertig. Wenn man wie beim Kalk- 

sandsteinverfahren eine sofortige Gebrauchsfahigkeit 
erzielen will, so wird man die Formlinge nach der 

Behandlung durch Dampfschwaden sechs bis acht 
Stunden in einen Hartekessel bei 7 bis 8 at Dampf- 

druck einsetzen. Im letzteren Falle wiirde aller- 
dings Frischdampf notwendig sein, was die Her- 
stellungskosten wesentlich verteuert, wahrend man 
.zum Yorharten, wie gesagt, nur Abdampf benótigt,

Abbildung 4. Sohwemmeteinpresso nach dem Druok.

kohle. Der Kalksandstein ebenso wie der dampf- 
gehartete Schlackenstein erfordert fiir je 1000 Stiick 
etwa 150 kg Kohle. Die durch Łufterhartung nach 

Liiimann gewonnenen Schlackensteine stehen aber 
den Scholschen Steinen liinsichtlich des Kohlebedarfs 

nicht nach. Bei ihnen ist ją nicht einmal eine Trock
nung des feinen Materials erforderlich, sondern nur 

Kraftkohle fiir die Mischwerke und die Pressen. 
Allerdings ist bei ihnen der Kalkverbrauch ein 
groBerer. Die Scholschen Steine benotigen, wenn 
man dasselbe Volumen zugrundelegt, mindestens 

45% weniger Kalk ais die Lflrmannschen Steine 

und rd. 70 % weniger ais die Kalksandsteine.
Was die Eigenschaften der Scholschen Steine 

betrifft, die der Staatskommissar fur das Wohnungs-

tTcrm/isr/e Sc/rfocA? 
nmffoc/rofrn śM U afr 

fa/A-\Muh/6

Feinsat.
lose/rautE

?//7-r-
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Abbildung 3. Sohwemmstoinpresso in Arbeitsstellung.

S fape/p/fffze

Abbildung 2. Sohernatisohe Darstellung der 

Herstellung von Hoohofensohwemmsteinen.

nen aus gewohnlichem Schlackensand verwendet 

werden.
Die friscli gepreBten Schwemmsteine sind noch 

sehr weich und konnen nicht mit der Hand angefafit 
werden. Dio Pressung erfolgt daher gleich auf be- 
sonderen Unterlagsbrettchen, dio fiinf Steine fassen. 

Die Abb. 4 zeigt gera de den Moment, wo das Brettchen 
mit den Steinen freigegeben ist. DieBrettchen werden 

aus der Presse genommen und auf Plattformwagen 
gestapelt. Jeder Plattformwagen faBt 100 Brett- 
chen mit 500 Steinen und wird mit diesen in die 
sogenannten Hartekammern geschoben. Hier werden 

dio frischen Formlinge sechs bis acht Stunden der

der kostenlos und meist ohne besonderen Kohle- 
verbrauch zur Verfiigung steht.

Was den Kraftbedarf einer Hochofenschwemm- 
steinfabrik angeht, so betriigt. dieser 200 bis 240 PS 
insgesrmt bei einer Leistung von 60 000 StUek je 

Tag, Zur Trocknung des feinen Materials, das zur 
Herstellung des Bindemittels dient, sind auf je 
1000 Steine hochstens 20 kg Kohle notwendig. 

Wurden Gichtgase zur Verfiigung stehen, so wiirde 
man auch die genannte geringo Kohlenmenge sparen. 
Zum Yergleich sei bepierkt, daB 1000 Buck steine 

zum Biennen mindestens 175 kg Kohle erfordern. 
Dazu kommen rd. 75 kg fiir Kraft- und Transport-
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wesen, wie schon eingangs erw&hnt, ais gleichwertig 
den rheinischen Schwenuiisteinen bezeichnet, so kann 

man dieses Urteil vorlaufig nicht ohne Vorbehalt un- 
terschreiben. Ihr Aussehen ist zwar besser ais das der 
Neuwieder Steine, ais Folgę der Maschinenpressung. 

Sie haben scharfe, gerade Kanten. Die rheinischen 
Schwemmstcino, die bekanntlich meist nur von Hand 
geformt werden, sind meist ziemlieh unregelmiiBig. 
Das Gewicht der Scholschen Steine ist aber etwas 

groBer. Sie weiscn bei dem Format '25 x 12 x 9,5 cm 
ein Gewicht von 2,2 bis 2,7 kg, im Mittel 2 7 4  kg, 

gegeniiber 1,0 bis 2,2 kg bei den rheinischen Steinen 
auf. Die Druckfestigkcit der Hochofenschwemm- 

steine im lufttrockenen Zustande schwankt nach 
meinen Ermittlungen zwisehen 9,6 und 16,5 kg/qcm. 

Das Materialpriifungsfmt hat vor kurzem 15 kg/qcm 
gefunden. Auch bei lheinisohen Schwemmsteinen 
kommen derartig? Festigkeiten vor. Die rheinischen 

Steine sollen allerdings eine Druekfestigkeit von 
2 0  kg/cm2 aufweisen. meist erreichen sie auch eine 
solche von 27 bis 29 kg/cm3. Bei altercn Steinen 
findet man sogar Festigkeiten von rd. 40 kg/cms. 
Uebrigens hat das Materialprtfungsamt vor einigen 

Jahren auch bei Hochofenschwemmsteinen eine 
Druckfestigkeit. von 29 kg/cm’ ermitteit. Schol hat 
aber d; mals nach einem anderen Yerfahren ge- 
arbeitet1). Dieses bestand dum, df B er die Schwemm- 

steinkiirnung von 3 bis 12 mm mit dunnflussigem 
Mortel umhullte, dieMasse dum liegen lieB, bis die 
Umhiillung erhartet war und erst dann das so vor- 

bercitete Fiillmaterial unter llinzufi gung yon Binae- 

mittcln zu Steinen verpreBte. Der Zweek dieses 
Verfahrens, das Schol wohl aufgegeben hat, da es 

reeht umstiindlich ist, war der, den porosen Teilchen 
eine gioBere Eigenfestigkeit zu Verleihen. Moglicher- 
weise kann i.bei auch auf r.nderem Wege eine Er

hohung der Druckfestigkeit der Steine erzielt werden. 
Man kann entweder den Kalkgehalt des Binde- 
mittels, den Schol bislier i uf 15 % bemiBt, erhólien, 
oder man kann dic Mortelmischung, die bislier 
1 Zement auf 6  Kunstbims war, fetter gestalten. 

Hoffentlich gelingt es durch diese MaBnahmen, den 
Scholschen Stein auch lnnsichtlich der Druckfestig
keit dem Neuwieder Stein ebenbiirtig oder sogar 

iiberlegen zu machen, so daB er in jeder Beziehung 
konkurrenzfahig erscheint. In bezug auf Nagel- 
barkeit und Yerputzfiiliigkeit geniigt der Scholsche 
Stein allen Anspriichen. Seine Luftdurehlassigkeit 
ist auBerordentlich groB und nur um etwa 10 % 

geringor ais die des Neuwieder Steines. Dio Wasser- 
aufnahme ist schwacher ais bei den Neuwieder 
Steinen, wo sie bis zu 60 Gewichtsprozent betriigt, 

Bei den Yersuchen, die ich mit Scholschen Steinen 
hinsichtlich der Wasseraufnahme angebtellt habe, 
ergaben sich einmal 7,7 %, das andere Mai 27 % 

Gewichtszunahme bei 24stiindiger Wasserlsgerung. 
Ein INaćlłteil ist ubrigens die geringere 'Wasserauf
nahme keineswegs. Ein weiterer bemerkenswerter

«) D. R i P. 2C1680, Kl. 80b Gruppe 22 (1911).

Vorzug des Scholschen Steines ist der Umstand, 
daB er bei Wasserlagcrung an Druekfestigkeit 

kaum verliert, wiihrend die Neuwieder Steine 
nach meinen Ermittlungen innerhalb 24 st bis zu 

62 % an Festigkeit einbiifien. Der Grund dafiir, 
daB dic Scholschen Steine sich im Wasser besser 
verhaltcn, liegt daiin, daB sie unter Verwendung 
eines hydraulischen Bindemittels hergestellt sind, 
was beim rheinischen Schwemmstein meist nicht 
dei Fali ist.

Hinsichtlich der Venvendung von Scliwemm- 
steincn zum Wohnbau sei noch bemerkt, daB sie, 
sofern sie eine Mindestfestigkeit von 20 kg/qcin 
haben, zu den gleichen Mauern zugelassen sind 

\vie der Lochstein. Dio zulassige Belastung betriigt 
3 kg/cm*. Der Scholsche Stein bote demnach bei 
einer Druekfestigkeit von 15 kg/cm2 eine fiinffache 
Sieherheit. I 11 zweicinhalbgeschossigen Hiiusern ist 

die Zulassung des rheinischen Sehwemmsteins eine 
allgemeine, in Hiiusern von weniger ais 120 qm 

Grundfliiche und 10111 Hohe, den sogenannten Flach- 
bauten, geniigen, geniiiB MinisterialerlaB vom 2. Mai 

1913, tragende AuBenwilnde von ein Stein Stiirke, 
wahrend Ziegelmauerwerk bekanntlich eineinhalb 
Stein stark sein soli. Neben dieser besonderen Ver- 

gunstigung ist noch ein anderer Umstand geeignet, 

die Einfiihrung des Hochofenschwemmsteines zu 
fordern, niimlich die Mortelersparnis, die die Folgę 
des griifieren Formats ist. Auf 1 m steigendes Mauer- 
werk kemmen bei Yerwendung von Sehwemmstein- 
format nur neun Sehicliten Mortel gegeniiber 13 bei 
Verwendung des Normalformats. Fiir 1  cbm Ziegel
mauerwerk des Normalformats betriigt der Mortel- 
bedarf 329 1, wahrend 1 cbm Schwemmsteinmauer- 

werk nur 227 1 erfordert, Das bedeutet eine erheb

liche Kalk- oder Zement- und Arbeitsersparnis. 
Anderseits darf nicht ubersehen werden, daB der 
Schwemmstein besonders an den Wetterseiten 
eines Verputz.es bedarf, der gegen den Durch- 

tritt yon Luft und K&lte bei Winddruek Schutz 
gcwiihrt.

Bedenkt man, da(3 im Jahre 1911 aus den Neu

wieder Werken rd. 330 Mili. Schwemmsteine ver- 
sandt wurden, daB also auch in normalen Zeiten 
dieses Materiał sehr begehrt ist, so brauchen Be- 
ftirchtungen liinsichtlich der Absatzmoglichkeit der 

Hochofenschwemmsteine selbst nach Deekung des 
derzeitfg starken Wohnbedarfs kaum gehegt zu 
werden. Gelingt es dem Erfinder, was wohl anzu- 
nehmen ist, sein Erzeugnis auch hinsichtlich der 

Druckfestigkeit deni Neuwieder Stein gleichwertig 
zu machen, so ist den Hochofenwerken, die iiber eine 

geeignete Schlacke vcrfiigen, nur zu empfehlcn, die 
Fabnkation aufzunehmen. Die Einrichtungskosten 
einer Fabrik fiir eine Tageśleistung von 60 000 Stiick 
in zwei Sehicliten von je 7l/> st betrugen s. Z. etwa 

1  000 000 M, die Herstellungskosten fiir 1000 Steine 
einschliefilich Yerzinsung und Tilgung des Anlage- 

kapitals, aber ausschlieBlich der Vergutung fiir die 
Schlacke beliefen sich auf rd. 42 Ji. Der Yerkaufspreis
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war 100 Jl fiir je 1000 Stuck. Die Seholschen 
Steine sind also immer noch billiger ais die Neu- 
wieder Steine, fiir die 120 J l verlangt wurden.

*

A'i den Vortrag schlofl sieh folgendo Ausspraoho an:
Direktor H artm  ann: Es ist mir nioht klar, was an 

dom SchoLsohon Vorfahren zur Hersellung von Leickt- 
stoinen oigentlich patentfiihig ist. Die Herstellung yon 
Sohlaokonsteinen in sehr poroser Form ist sehon seit 
yiclon Jahren bekannt. Nioht jede Hochofenschlacke 
eignet sieh dazi}, boi ihrer Granulierung schaumige und 
aufgeblahte Form anzunehmen. Wio wir von Dr. Gutt- 
mann gehort haben, ist es-erforderlich, dafl die Schlacke 
einen crlieblichen Kalkgehalt, etwa 45 bis 48 % , auf- 
weist und dafl der Kieselsiiuregehalt sieh etwa zwischen 
34 bis 38 %  bewegt. Ioh betone, dafl auch der Tonerde- 
gehalt nicht bedeutend sein darf, etwa 10 bis 12 % , da 
andernfalls bei der Granulation ein feiner scharJkorniger 

Sand entsteht. Das Scholsche Verfahren ist auf dcm 
Hochofcnwerk des Hcsscn-Nassauischen Hiittenyereins in 
Oberscheld ausgebildet worden. Ich selbst habe seiner- 
zoit das Hochofcnwerk Oberscheld gebaut und den Be- 
triob nahezu ucht Jahre geleitet. Dort konnte bei der 
Granulation der Hochofenschlacke die Schlacke nicht 
nach dem allgemein iiblichen Yerfahren granulieit węideii, 
indem man dieselbe in flicBendcs Wasser leitete und m it 
dem Wasserin ein Basain fortschwcmmte, um die Schlacke 
dann aus diesem Bassin herauszubaggern und von dem 
Waascr zu trennon, weil bei dieser Art der Granulation 
auflerordontlich viel heifles Abwasser entsteht, welches 
auoh noch durch feine Schlackenkorperchen, insbesondere 
feine Schlackonnadeln, verunreiniąt wird. Bei den ersten 
Yersuchen zeigte sieh, dafl die heiBen Abwasser, die auch 
durch schweflige Saure verunreinigt sind, den Fisch- 
beetand des Scholdebaches total yemiohteten, wcshalb 
dom Hochofenwerk Oberscheld seinerzeit von sciten dor 
Ilogierung die groBton Sohwierigkeiton boreitet wurden. 
GomiiB der Konzcss'onsurkundo fUr dic Erbauung des 

Hiitten workes sollte dio Granulation der Schlacken einer 
besonderen Konzcssion und Genchmigung unterliegen. 
Es kam also fiir die Granulation der Hochofenschlacke 
in erster Linie darauf an, daB so gut wie keinerlei Ab
wasser entstanden. In  der Not, in der ich mich seinerzeit 
befand, griff ich zu einem alten Mittel, indem ich dio 
Hochofe ischlacko in ein kleines, gemauertes Bassin, 
wolch?s zum Teil m it Wasser angefullt war, leiteto und 
hierin die Schlacke granuliorte und durch ein in dem ge- 
mauerten Bassin stehendes Becherwerk dio granuUerto 
Schlacke sofort heraushob. D a bei dem geringen Wasser- 
inha't des Bassins das Wasser sofort zum heftigen Auf- 
kochen und Verdampfen kommt, muB soviel Frischwasser 
zugesetzt -werden, ais zur Entziehung der Warme aus 
dor Schlacke notwendig ist und um den Wasserspiegel 
in dom Bassin auf konstanter Hohe zu halten. Bei dieser 
Art der Granulation fiel der erzielte Schlackensand auBer- 
ordcntlich voluminos, schaumig und leicht aus, so- daB 
seitens der Verbraucher sehr viele Klagen kamen und 
der aus dem Siegerland stammende schwere Schlacken
sand, von der Erzeugung von Stahleisen herriihrend, be- 
Torzugt wurde. Ais ich auf dem Hochofcnwerk Ober- 
acheld dazu uberging, aus diesem Sand Schlackersteino 
herzustellen, war die schaumige und poioso Besehaffen- 
heit der Schlacke ein erhoblicher Uebelstand, weil die 
Schlackonstoine zu leicht ausfielen und nicht geniigend 
Druckfestiakeit beśaBen. Dio Buderusschcn Eisenwerke 
in Wetzlar (Sophienhiitte) stellten seit yielen Jahren 
auBerordentlich groBe Mengen von Scblackenstcincn her 
und hatten in der dortigen Gegend beziiglich der Schlak- 
kensteino nahezu ein Monopol. Da die Buderusschcn 
Schlackensteine yon yorzuglicher Bcschaffenheit waren, 
was mir Direktor Jantzcn bestatigen kann, so muBte 
ich, um mit den Buderusschcn Schlackensteinen kon- 
kurrenzfiihig zu werden, auf Besserung der granuliertcn

EineAnlage von der angegebenen Leistungsfahigkeit 
verwandelt taglich etwa 120 t Schlacke in ein recht 
begehrtes Erzeugnis.

»

Schlacken sinnep, Zu diesem Zwecke licB ich die Schlacke 
in das gemauerte Bassin etwa 1% m hocb vom Wassor- 
spiegel aus gemessen, in das Wasser hineinfallen, so daB 
sio duroh dsn hoheren Fali im Wasser untersank. Auf 
die EinfaJlstelle der Schlacke in das Wasser leitete ich 
aus einem l^zo lligcn  Rohre einen Wasserstrahl, der 
dafiir sorgte, dafl dio sieh aufblahendo Schlacke unter 

‘ don Wasserspiegel hinuntorgedriickt wurde. Hierdurch 
wurde der Schlackensand erheblieh yerbessert, indem er 
Bchiirfor und feinkorniger wurde; also gerade das, was 
hier in dem Scholseken Verfahren besonders heryor- 
gehoben wird, niimhch dic Herstellung oiner schaumigen 
und porosen Schlacke, war mirsoinerzeiteingroBcsHinder- 
nis zur Herstellung schwereror, dichterer und druck- 
festerer Schlackensteine. Deshalb war ich gezwungen. 
in dor Schlackenstcinfabrik dci1 entstandenen Schlacken
sand durch ein besonderes Walzwerk noch klein zu walzen 
und bei der Fabrikation noch Schlackenmchl zuzusetzen, 
Die Granulation in oinem gesehlossenen, gemauerten 
Bassin zur Vermcidung von Abwiisseni wardamalsdurch- 
aus nicht neu. Ich habo seinerzeit dieses Verfahrcn bei 
dor Eisonwerks-G.’scllsehaft Maximilianshiitto in Rosen- 
borg konnen gelernt, wo es seit yielen Jahren fiir die 
Granuliorung der Thomasroheisensehlacko benutzt wurde. 
Ich beanBprucho dcsbalb durchaus nicht fiir mich die 

Prioritiit fiir diese Art der Schlackengrsnuliorung. Gerade 
die Eigonschaft der Oberpchelder Hochofenschlacke und 
iiberhaupt der GicBereiroheisenschJackc, beim Eintritt 
in Wasser stark aufzubliihon und schaumige, porose 
Schlackenklumpcn zu bilden, yeranlaBten mich, dieses 
Aufschiumcn der Schlacke nach Moglichkeit zu ver- 
hindern, um erstens den Schlackensand besser \erwerten 
zu konnon und‘ zweitens, um bessere ur.d diehteic Steine 
daraus herzustellen.

Ich meine deshalb, daB an der Herstellung dieser 
porosen und schaumigen Schlacke nichts Patcntfahiges 
ist. Es ist liingst bekannt, daB GiefiereiroheiBonschlacke, 
wenn man sio in stehendes Wasser einleitet, und 
zwar langsam, so daB sic nicht in das Wasser heltig 
hincinfiillt, sofort sieh auiblaht und von den ent- 
stehenden Wasscrdampfen oben auf der Wasscrobeiilache 
sehwinnr.t. Diese schaumige Schlacko obgeschopft, auf 
Sieben klassiert, mit einem Binden ittcl yersehen und zu 
Stoinen oder Platten geformt, gibt Leichtstcirc iihnlich 
denen, wie sie im Neuwieder Becken aus dem Tuifsand 
gemacht werden. Es ist bekannt, daB, wenn man dem 
Schlackensand Kalk oder ein anderes Bindeirittel zu- 
setzt, die in der Schlacke ruhondon, hydraulischen Eigen
schaften, die in  GieBereiroheisenschlacke ganz besonders 
enthalten sind, gewcckt werden ur.d daB sie rr.it zum 
Abbinden der Steine beitragen, so daB sieh die Festig
keit der Steine im Laufe der Jahre noch erheblieh steigert, 
weil das vollk’ommene Abbinden sehr lange Zeit erfordert 
und etwa zehn Jahre dauert. Es ist auch bekannt, daB 
yermauerte Schlackensteine, welche im  Grur.dwasser 
liegen, eine auBerordentliche Festigkeit im Laufe der 
Jahre orreichcn. Ich kann deshalb on der Herstellung 
von besonders leichten Steinen aus Hochofenschlacke 
nichts Patcntfahiges finden.

Es bleibt also fiir das Patent nur noch das Pressen 
und Formen des Sehlackenmaterials iibrig, d. h., es fragt 
sieb, ob yielleicht bei der Art der Herstellung der Form- 
linge ein besonderer Kniff angewjndet wi rd. H.er konnte 
es sieh nur darum handcln, ob ot a b die Pressa welche 
die Formlinge herstellt, patentfahige Einrichtungen be- 
sitzt. Ich wiirde es bodauern, wenn der Verwendung 
der Hochofenschlacke, auch in der bichtsn und porosen 
Form, zur Herstellung yon Schlackenstei i. n (Leicht- 
steinen) durch Patente Schwierigkeiten bsreit^' wurden,
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and wenn die Hochofenindustrie fiir diese Yerwendungsart 
abgabepflichtig wiirde; derm ea muB angestrebt werden, 
daB die Verwendung allor Arten und Formen von Hooh- 
ofenschlaoken eine immer weitgehendere und allgenieinere 
wird. Da ich von dem Soholsohen Yerfahren, wie ea auf 
dem Huttenwerk in Oberseheld angewendet wird, erst 
vot einigen Tagon Kenntnis erlangt habe, so werde ioh 
die Patentfahigkeit angreifen und auf Niohtigkeitsorklarung 
klagen.

Carl H . Sohol: Ioh moohte Direktor Hartmann kurz 
erwidern, daB es sehr wohl etwas Neues an diesem Yer
fahren gibt, und wenn er sich selbst iiborzeugen wollte, 
wiirde er auch einsehen, daB wir jetzt anders arbeiten 
ols friiher. Nach dem friiheren Verfahren war es nicht 
moglioh, Sohwemmsteine aus der Sohlacko heraustellen. 
Wir erzielon durch unsor neues Verfahren ein Erzeugnis, 
das sich Torziiglieh dazu eignet. Weiter ist nicht nur 
dieses Yerfahren der Herstellung der Hchlacke patent-

fiihig und patentiert, sondern auch daa Verfahren, die 
Steine zu pressen und das Harteverfahren. Wenn Herr 
Direktor Hartmann Interesse daran hat, bin ioh gem 
bereit, ihm die notige Aufklarung zu geben.

H a r tm an n : Ioh habe die Saehe ala solche nicht 
angreifen wollen und will nicht bestreiten, daB etwa die 
Art und Ausfuhrung der Presse Tielleicht patentfahig 
sein kann. Ich bezweifle gar nicht, daB die Scholschen 
Pressen Einriohtungen haben, die gesohutzt werden 
konnen, ich bezweifle aber, daB die Herstellung einer 
schiiumigen und porosen Schlacke patentfahig ist und 
bezweifle ferner, daB man das Yerfahren, namlich aus 
sehaumigen, abgesiebten, granulierten Hochofenschlacken, 
donen oin Bindomittel, Kalk oder Zement, zugesetzt ist, 
Sfceińe und sonstigo Eormlinge herzustellen, patentamtlioh 
schiitzen kann, donn allo diejenigen Eigensohaften, die den 
Soholsohen Laiohtsteinen nachgeriihmt werden, sind bei 
den P^hlaokensteinen soit vielen Jahrzehnten bekannt.

Ein Jahr wirtschaftliche Gesetzgebung.

Wir beabsiohtigen, in Zukunft regelmaBig durch 
einen besonderen parlamer.tarischen Mitarboiter iiber 

die wirtschaftliche Gesetzgebung im Iieioho berichten 
zu lassen. Naohstehender Aufsatz, der in Kurzo einen 
Ueberbliok iiber die gesetzgeberisohe Tatigkeit auf wirt- 
schaftliohem Gebiete gibt, ist ais Einloitung fiir die 

laufenden Berichte_ gedacht. jy;e ScAri/tleitung.

D
ie deutsche Nationalrasammlung hat sich 
nach dem am 19. Januar 1920 beschlossenen 

Betriebsrategesetz auf mchrere Wochen vertagt und 
damit auch auBerlieh dargetan, daB ein wesentlicher 

Abschnitt ihrer Wirksamkeit beendet ist. Am 
19. Januar 1919, nach zehnwochiger Erfahrung mit 

der Diktatur des Proletariats, mit den Arbeiter- und 
Soldatenraten, gewahlt, hat sie eine neue Reichs- 
verfassung zu Papier gebracht, die neuen Mannern 

und Einrichtungen das Mittel der Gesetzgebung und 
des staatlichen Beamtenkorpers in die Hand gibt. 
Entaprechend der revolutionaren Forderung von der 

Sozialisierung der Produktionsmittel, ist auch die 

Wirtsehaft in immer groBerem Umfange ihrer Ein- 
wirkung unterstellt worden. Angesichts der Tat
sache, daB die staatlick geregelten wirtschaftlichen 

Yerhaltnisse immer bedrohlicher geworden sind, so 
daB die Geiahr einer industriellen Erstarrung und 
einer daraus folgenden bolschewistischen Schreckens- 
regierung nahegeriickt sind, seheint es notwendig 
zu fragen, ob

1. die neue Richtung der Wirtschaftspolitik yon 

wohltatigem EinfluB a) auf die Erzeugungs- 
fSrderung, b) auf die Verteilung der Erzeugung 
gewesen ist,

2. ob die neuen Einrichtungen auch den Zwecken 
der Wirtsohaft entsprechen.

Das Kennzeichen der neuen Staatsgewalt ist der 

Parlamentarismus. Von den Parteien wird die Re- 
gierung gebildet, die Parteien haben demnach die 

Staatsgewaltin der Hand. Diestaatliche Wirtschafts
politik ist also, soweit es das Krafteverhaltnis der 

' Parteien gestattet, den Parteiprogrammen angepaBt. 
Der revolutionaren Kriegslage entsprechend hat die 

sozialUtischeWirtschaftslehredesErfurterProgramins

den meisten EinfluB gehabt. Die Grunde der Gesetz
gebung wurden weiterhin durch Streiks, Putsche und 

offentliche Kundgebungen beeinfluBt. Es war das 
Probejahr fiir den Sozialismus. Die Mehrheit der 
Nationalversammlung trug dem Reehnung mit einer 
Reihe von Sozialisierungsgesetzen, die nicht in der 
Entwicklungsridfitung der Wirtsehaft lagen, aber 

aus politischeii Griinden gefordert und bewilligt 
wurden. Man hoffte damit, das durch die Revolution 

zerrissene Arbeitsverhaltnis wieder zu befestigen, 
obwohl die Erfahrungen mit dem groBten soziali- 
sierten Betrieb, den Eisenbahnen, das Gegenteil mit 
•Sicherheit voraussagen lieBen. Sie haben dement- 

sprechend auch keine Wirkung gehabt, auBer daB 

sie die Wirtsehaft mit einer Unmenge von unergiebi- 
ger Arbeit belastet haben. Das Sozialisierungs- 

gesetz, welches in § 1 bestimmt: „Jeder Deutsche 
hat die Pflicht, seine geistigen und korperlichen 
Krafte so zu betatigen, wie es das Wohl der Gesamt- 

heit erfordert“ , hat die Arbeiterschaft, um dereń 
Forderungen willen es erlassen wurde, nicht mit 

neuem Geist erfullt. Die Yerhaltnisse in den Eisen- 
bahnwerkstatten, die Herabsetzung der Arbeitszeit 

im Kbhlenbergbau sind ein Hohn auf dieses Gerede. 

Es ist aber kennzeichnend ftir den Aberglauben 

an die M achtm itteł des sozialistisch-demo- 
kratischen Obrigkeitsstaates, wenn es im § 1 

des Sozialisierungsgesetzes weiter heiBt: „Das 

Nahere wird durch besondere Reichsgesetze be- 
stimmt“ .

Das Gesetz uber die Regelung der Kohlenwirt- 
schaft hat eine Steigerung der Kohlenforderung 
ebensowenig erreicht, wie das Gesetz iiber die Rege

lung der Kaliw irtschaft die Lahmlegung der Kali- 
industrie beseitigt und eine Ausnutzung des wichtigen 

Bodenschatzes fur unsere Landwirtschaft und fur 
die Ausfuhr erzielt hat. Die Bildung eines Stick- 

stoffmonopols war ebenfalls nur eine formliche 

MaBnahme, die das, was bisher aus freiem Unter- 
nehmungsgeist geschaffen worden war, der Ver- 

fugungsgewalt der Regierung unterstellte. Die 
SozialisierungderElektrizitatswirtschaftfuhrte
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ebenfalls keine Aenderung der wirtschaftliclien Lage 
<ler Energiewirtschaft herbei; sie erwirkte keine 
bessereAusniitzung der vorhandenen Anlagen, sondern 

setzte łediglieb die Regierung gesetzlich in dio Lage, 

den Plan der Gjsamtbewirtscliaftung spater beiBereit- 
stellung von entspreehenden Mitteln, die man sich 
aber auch erst durch stcuerliclien Zugriff aus den 
priyaten Ertriignissen verschaffen muB, durchzu- 

fiihren. Das letzte der Sozialisierungsgesetze, das 
Betriebsriltegesetz, wurde in gleicher Weise mit 

der Absicht eingebracht, nicht die Erzeugung zu 
beleben, sondern — wir folgen der Erklarung des 

Reichskanzlers — Yielmehr mit dem Zwecke, die 
,,Idec des Kapitalismus11 zu verneinen.

Diesen Gesetzen lag also die Absicht zugrunde, 

die jetzigen Wirtschaftsverhaltnisse in einen vollig 
neuen Zustand iibcrzufuhrcn, der durch das sozia- 

łistische Programm gewiihrleistet zu sein schien. 
Es handelt sich also in diesem Falle um formale 

; Gesetze, dio den auBeren Rahmen zu iindern die Auf- 
tgabe haben. Tatsachlich ist die Wirtschaft diesen 

Gesetzen nur insoweit gefolgt, ais gehorsame Staats- 
biirger sich der Staatsgewalt nicht widersetzen konn
ten, so, wenn Unternehmer sozialisiert wurden, wenn 
Enteignungen stattfanden, wenn neue Behorden sich 
zu Vorgesetzten aufwarfen. Wo es sich aber um die 

Massen handelte, muBten diese „Gesetze" versagen, 
•da die sozialistischen Mcnschen noch nicht geboren 

worderisind. Diesachlich-wirtschaftliche Notwendig- 
keit hat sich eben auf ungesctzlichem Wege Bahn 
gebrochen. Mit der Aenderung des Rahmens hat 

sich das Bild nicht geandert. Die bureaukratische 
Zentralisation dringt nicht bis zu den (Juellen der 

Wirtschaft vor. Aus diesem Grunde haben die 
Sozialisierungsgesetze keine Wirkung gehabt. Es war 
kennzeichnend, daB sic schon insofern auf eine un- 

mittelbare Wirkung nicht angelcgt waren, ais don 
gewaltigen Planen keinerlei Ertragsberecli- 

nung zugrunde lag.
Demselben formalen Grundsatz folgen auch die 

zahlreichen Steuergesctze, die in der einjahrigen 
Sitzungsdauer der Nationalversammlung beschlossen 

worden sind. Es handelt sieli 1. um dic Besteuerung 
der Reichsbank, 2. um die auBcrordentliclie Kricgs
abgabe, 3. um die Kriegsabgaben vom Vermiigens- 
zuwachs, 4. Grundwechsclstcuer, 5. Yermogenssteuer, 

•6. Erbschaftssteuer, 7. Rayonsteuer, 8. Aenderung 

des Zuckersteuergesctzes, 9. Tabakstcuer, 10. Ziind- 

warensteucr, 11. Spielkartenstcucr, 12. Rcichs- 
abgabenordnung, 13. Landessteuergesetz, 14. Reichs- 

einkommensteuer, 15. Kapitalertragssteuer (13 bis 15 
noch in der Beratung), 16. Reichsnotopfer, 17. Um

satzsteuer.
Alle diese Steuergesetzefiihren denselben Grund

satz der konfiskatorischen Steucrpolitik 
durch. Diegesanitestaatlichc Finanzpolitiklebt von 
der beąuemsten Art des Erwerbes, von der Ver- 

mogensbeschlagnahme. Dieses Yerfahren muB be
sonders dann unheilvoll wirken, wenn sich gleieli- 

zeitig die Wirtschaftslage dauernd verschlechtert.

•X.41i

Auf eine Forderung der Kapitalsbildung ist das 
Finanzprogramm nicht angelegt. Keine der program- 
matischen Redcn hat das behauptet. Aber es ist 

anderseits n icht ersichtlich, worin die 
staatliche F inanzpo litik  den w irtschaft
lichcn Antrieb erblickt. Sie soli nach Sozialis- 

mus aussehen. „Der Finanzminister ist der beste 
Sozialisierungsminister“. Die ehrlich crarbeiteten 
Yermogen und Einkommen werden schwer getroffen, 
damit aber jeder neue Antrieb der Wirtschaft un- 

moglich gemacht. Dic Folgę solcher Finanzpolitik ist, 
daB der Erwcrbstricb sich ganz auf den Handel 

richtet, wo der Gewinn schwer zu erfassen ist. Es 
muB verhangnisvolle Wirkungcn hervorrufen, wenn 
derartig gegen wirtschaftliche Gesetze gcarbeite 
wird, die sich nur zum Schaden und nur zeitweilig 
ausschalten lassen. Die verschicdencn Gesetze iiber 

die Kapitalflucht vermogen die falschen Mafinahmen 
der staatlichen Finanzpolitik nicht zu verbergen.

Die gleiche erkliigelte Art der Wirtschaftspclitik 
betrieb der erste sozialistische Wirtscliaftsminister. 
Die Wissell-Moellendorffsche P lanw irtschaft war 

darstellcnde Geometrie, sie muBte an ihrer Formel- 
haftigkeit scheitern. Erfreulich war, daB sie die Be

deutung des Unternehmers nicht verkannte. Die 
groBe Anfrage iiber dic Planwirtschaft vom 24. Juli 
1919 zeigte aber, wie weit dic liocli Uber dem Ganzen 

schwebende Regierung noch von der Wirldichkeit 
entfernt war. Am scharfsten tritt der Gegensatz der 
parteipolitischen Wirtschaftspolitik zu den Erforder- 

nissen der landwirtscliaftlichen Erzeugung zutage. 
Die Anfrage iiber die Aufhebung der Zwangswirt- 
schaft vom 13. Oktober brach te die unhaltbare Lage 
der behordlichen Zwangswirtschait zum Ausdruck. 

Auch in der Ernahrungsfrage wurde mehr Wert auf 
die Verteilung ais auf die Erzeugung gelcgt. Im 
Zusammenhang mit der Arbeiterfrage, dem Kohlen- 

mangel und dem Verkehrselend wurde auch die Land- 
wirtschaft unter der ausgleichcnden Aufsicht der 
Regierung gehalten. Auch der Reichswirtschafts- 
minister Schmidt ąuacksalbert noch an den Krank- 
heitserscheinungen herum, anstatt die Ursachen, die 

jedermann bekannt sind, zu beseitigen. Sein Mit- 
arbeiter hat das Kennwort des ,,Verbraucher- 
sozialismus“ , der,, Konsumcntenpolitik“ , ausgegeben.

Die Tatsachen der inangelnden Beschaffung von 

Rohstoffen und des daraus folgenden industriellen 

Stillstandes, der Yerrottung des Verkehrswesens, 
des extensiven Betriebes in der Landwirtscliaft, die 

Tatsachen der allgemeinen Sittenlosigkeit, der Schie- 
bung, des Schleichhandels, der steigenden Tcuerung 

und der entspreehenden Lolinkampfe — diese Tat
sachen sprcchen gegen die bisherige Wirtschafts
politik. Dem Jalir 1919 wurden zwei groBe wirt- 

scbaftspolitische Aufgaben gestellt:
1. die Kohlenforderung um 25% zu lieben,
2. das Verkchrswesen in Ordnung zu bringen.

Diese Aufgaben hat die „Wirtschaftspolitik der

groBen Grundsatze und Prograinme“ nicht bewaltigt. 

An der Stelle, wo man ein groBes grundsatzliches

i i
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Programm gebraucht hatte, in der staatlichen Finanz- 

politik, hat ir.an es nicht fertiggebracht. Dem ent
spricht die lediglich auf wirtschaftliehen Griinden 

beruher.de Bewertung unserer Vaiuta. Unsere Valuta 
hattf den Verlust des Krieges bereits iiberstanden. 
.Sie hielt sich arn 1. November 1919 auf 50% ihres 
Friedenswertes. Sie ist inzwischcn um, 90 % ihres 
damaligen W er t es gesunken. Das kann nur seinen 
Grund in einer ungesunden Wirtschaftspolitik haben. 

Die Anfragen vom 1. Oktober 1919 iiber die Valuta- 

frage, vom 18. Dezember 1919 iiber die Preis-, Wirt- 
sehafts- und Steuerpolitik haben dargetan, daB die 

Regierung mit ihren MaBnahmen um den Kernpunkt 

herumgeht.
Die KernfrageistdieDynamik der deutschen 

Volkswirtschaft. Der groBte Teil der Erzeugung 
von vier Kriegsjahren ist auf die Schlachtfelder ge- 
worfen worden. 12 Millionen Menschen waren ihrer 

Tatigkeit entzogen, die Wirtsehaft von der Rohstoff- 
zufuhr fast vollig abgeschnitten. Dic Revolution 
zerstorte den Arbeitswillen und verwirrte die Organi

sation und Betriebsfiihrung. Die Bilanz, die sich 
darau3ergibt,muB alsofeststellen, daB die rroduk- 

tionsm itte l stark herabgewir.tschaftet sind 

und dio auf die Produktionsm itte l ange- 
wand te Arbeitsenergie in ungeheurem MaBe 
yerringert worden ist. Welche Schli'sse aber werden 
daraus gezogen, daB wir mit drei Millionen Menschen 
weniger an die Arbeit gingen, daB wir mit einem 

Rohsl offmangel die Friedensarbeit begannen, daB 
wir ungeheure Lasten zu tragen haben? Es wurde 

der Achtstunden-Arbeitstag iibereilt und unter- 

schiedslos eingefiihrt und damit die Energiemenge 
der Arbeit verhangnisvoll verringert. Es ist moglich, 
daB diese MaBnahmen nicht zu verhindern waren, 
weil sie zu den Revolutionsforderungen gehijrten. 
Trot2dem muB festgestellt werden, daB die MaB- 

nahme falsch und die sozialistisehe Agitaticn ver- 
hangnisvoll war. Wohl hatten sieli die Arbeitgeber 

in einer Vereinbarung mit den Gewerkschaften vom 
15. Novembcr 1918 dariiber geeinigt, daB der acht- 

stundige Arbeitstag einzufiihren ware. An die von 
der Regierung befolgte gleichfiirmige und iibereilte 

Durchfiihrung aber hatte man nicht gedacht, viel- 
mehr vorausgesetzt, daB die Einfiihrung nur auf 
Grund zwischenstaatlicher Vereinbarung erfolgen 

sollte. Solange man also n icht die Menge 
an Arbeitsenergie erhoht, kann keine Bes- 

•serung erzielt werden, b le ibt jede staat- 
Uiehe W irtschaftspo litikunfruehtbar. Unsere 
Lage zwingt uns unbedingt, die Folgerung zu ziehen, 
■daB wir mehr arbeiten miissen. DaB diese Mchr- 

arbeit bei der Ersehopfung unseres Yolkes eine 

sehwere Anforderung ist, dem widerspricht niemand. 
Es handelt sich aber jetzt um die Frage des nackten 
Daseins, um das Schicksal eines besiegten Yolkes. 
Daraus ergeben sich die weiteren ungelosten Auf
gaben der Wirtschaftspolitik: Erhohung der Ur- 
produktionin Indus trie und Land wirtsehaft, Ordnung 

des Yerkehrswesens, Reinigung und Sicherung des

Beamtenkorpers. Um diese Fragen ist die Re
gierung bisher herumgegangen. Darum ist die- 
Wirtschaftspolitik fehlgeschlagcn. Die neue 

W irtschaftspo litik  hat keine Forderung 

der Volkswirtschaft erreicht, er hat ledig
lich die Privatw irtschaft und ihre Organi

sation gehindert, indem er den Wertmesser, 
die Schaltanlage des freien Marktes und der 
Preisbildung, ausgeschaltet hat. Man fragt 
sich aber vergebens, welche Krafte die neue Wrirt- 
schaft bewegen solkn. Wenn man ni(ht auf eine von 

Staats wegen verwaltetc Naturalwii tst haft hinsteuert

— diese Kindlichkeit des sozialistischcnProgramms 
hat men schon abgelcgt — dann sollte man doch 

ehrlith eingcstchcn: es gcht so weiter wie bisher, 
jeder ist fiir sein eigenes Tun ur.d Lassen, fi'j seine 

eigene Leistung verantwortliili. Das ist aber Privat- 
wirtschaft, das ist Kapitalismus. DaB sich angesichts 

der Kotlage eine Erneuerung der kapitalistischen 
Arbeitsordnung ais notig erweist, kann zugestanden 

werden; der Grundsatz der Privatwirtschaft aber 
sollte dabei mit aller Dcutlichkeit aneikannt werden,

Die Wirkung der durch Gesetzgcbung und Ver- 
ordnung betriebenen Wirtschaftspolitik auf die 

G iiterverteilung ist jcdcm aus dcm tSglichen 

Leben bekannt. Kicht nur die Lebcnsmittel, sondern 
auch Industricerzeiignisse miissen zum groBen Teil 
auf ungesetzlichcm Wege erwcihen -werden. Darum 

das Bugenbergsche Wort: ,.Lassen Sie die Wirt- 
schaft wieder enrlich werdcn“ . Es bleibt noch zu 

priifen, ob der riesige Beamtenkcrpcr, die Ver- 

schwendung an Arbeitsenergie, dic ermii denden 
Reiburgen und Widerstande, die der planmaBigen 

Wirtsehaft entstehen,dci darausfolgendeErzeugungs- 

ausfall, die sinkende Geschafts- und Staatsmoral 
u. a. m. nicht eine unerliorte Belastung darstellen 
gegeniiber den geringen Yorteilcn, die sie zu bringen 
schcincn; es b le ibt nachzupriifen, ob wir 

n icht sp ars a mer und leichter w irtschaften, 
wTenn jeder private und industrie lle Haus- 
lia lt selbst fur sich sorgt und derAusgleich 

in der Guterverteilung der Marktpreis- 

b ildung iiberlassen bleibt.
DaB diese Wirtschaftspolitik von der Mehrheit 

der Volksvertretung unterstiitzt wurde, erklart sich
1. aus der Parteitaktik, 2. aus der Zusammensetzung 
der Nationalyersammlung. Das Hineintragen der 

Parteipolitik in die Wirtsehaft ist verhangnisvoll 
geworden. Es hat dazu gcfiihrt, daB Gewerkschafts- 

sekretare, Lehrer, Bcamte, Juristen, Professoren ihr 
Urteil in Sachen des Reichsnotopfers fiir richtiger 
halten ais die einmiitigen Gegcnerklarungen von 

Handel, Bankwesen, Industrie und Landwirtscliaft. 
Derselbe Fali ergab sich anlaBlich des Betriebsrate- 

gesetzes. Die Mehrheit, die das Gesetz annahm, 
bestand aus 206 Arbeiter- und Parteisekretaren, 
Angestellten und Angestelltensekretaren, Tages- 
schriftstellcrn, Gemeindebeamten, Professoren, Ju

risten und nur 4 Handwerkern, 1 Kleinhandler,
3 Landwirten, 3 Fabrikanten und 1 Bankfaclimann.
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Angesichts dieser Sachlage erhebt sich die Frage: 
Werden die Einrichtungen der neuen Reichsver- 
fassung dem Wirtschaftsleben gerecht? Diese Frage 

muB yerneint werden. Mit dem Parlamentarismus 
ist der Stubenweisheit und damit der Unerfahrenheit 
Tur und Tor geoffnet. Dr,gegen muB sich die ge- 

sunde Sachlichkeit dor W irtschaft wenden. 
Sie kann verlangen, daB sie unmittelbar, nicht erst 
durch die Vermittlung der Volksvertretung, von der 

Regierung gehort wird. In einem selbstandigen 

Reichswirtschaftsrat ware diese unmittelbare Be-

zieliung zur Gesetzgebung geschaffen. Es ist ein 
merkwurdiges Zusammentreffen, daB der § 165 der 

Reichsverfassung, der die Bildung des Reie.hswirt- 
schaftsrates bestimmt, das Ergebnis der Verankerung 
des Ratesystems ist. Man erkennt, daB der Ge- 
danke der berufsstfindisclien Organisation 

tie f im  Gefiihl unseres Volkes begriindet 
ist. Es wird wichtig sein zu verfolgen, in welcher 

Weise die Volksvertretung dem Selbstbestimmungs- 

recht der Wirtschaft Reclinung tragen wird.

Frdt.

Umschau.
U e t e r  K o r r o s lo n e n  a n  d e n  A u r p u H le l t u r g e n  v o n  

1 G , c h g a : n  a s th .n c n .
Korrosionen an den Auspuffleitungett yon Gichtgas- 

mascliincn,, die m it Wassereinspritzung arbeiten, sind 
wohl schon aller war ts beobaehtet worden. DieAnfressungen 
sind meist um so starker, jo weiter sich die Abgase yon 
der Maschine entfernen, weil der gebildete Wasser- 
dampf im  Verein m it der Kohlensaure und dem Bauer- 
stofłuberschusse der Abgase die Zerśtorung der eisernen 
Rohre in der Hauptsaehe YCrursacht.

Ueber eine ahnliche Erscheinung bei Erdoldestil- 
lation^anlagen berichtet Michael F reund !). Die Haupt- 
angriffsstelle ist hierbei dort, wo die Schlangenrohre aus 
der Luft in das Kiihlwasser hineintreten. Da die Erdole 
in dem Begloitwasser auch ,(Chlornatriura enthalten, so 
ist auch die Bildung yon Salzsaure aus Chlornatrium und 
Wasser in Gcgenwart von Wasserdampf ) bei Tempera 
turen iiber 235 0 moglich, wodurch naturlich die Kor- 
rosion gefordert wiirdo. Auch Kohlensaure beteiligt sich 
an der Zerśtorung der Kuhlschlangen, zunachst unter 

BildungA-rn Ferroh ydrokaibonat.
Bei den Gichtgasmaschinen m it Wassereinspritzung 

Eindet schon eine starkę Anfressung in den guBeisernen 
Ventilen statt, namentlićh dort, wo der Wasserstrahl auf- 
triflt. An diesen Stellen findet dann durch das Verdampfen 
des Spritzwassers eine Anreicherung des Kochsalzgebaltes 
statt, wodurch die Salzsaurebildung wesentlich gesteigert 
wird: ).

DaB durch die Verdampfung des Spritzwassers eine 
Anreicherung des Kochsalzgebaltes stattfindet, liiBt sich 
aus der gleichzeitig erfolgenden Abseheidung von Gips 
und kohlensaurem Kalk in einem hier untersuchten Rost- 
ansatz schlieBen. Dieser Ansatz enthielt

35,05 %  Fe 
2,04%  SiOs 

*2,14% SO,

32,15 %  Ca O 
15,24 %  Gluhyerlust.

Dazu wird noch-die mechanische Wirkung des an diesen 
Stellen nufprallenden Wasserstrahles kommen. Bei dem 
Łohen Gehalt der Abgase an Kohlensaure ist die Zer- 
storung der Eisenrohrwande leicht erklarlieh, wenn man 
in Betracht, zieht, daB ein erheblicher Teil des Spritz
wassers verdampft wird und so die Bcdin^mgen zur B il
dung von Ferrohydrokarbonat, das sich spaterhin durch 
den Sauerstoffgehalt der Abgase zu Ferrihydrat oxydiert, 
gegeben sind. E in  Ansatz aus einem zerstorten Ausputf- 
kessel enthielt:

85,60 %  Fe ,03 (59,91 %  Fe\
3,46%  Si O,
1,12 %  SO,
7,49 %  Gluhyerlust.

')  Chemikerzeitnng 1919, S. 587.
! ) W. Gorgen: Compt. rend. 1886, Bd. 102, S. 1164.
3) Vgl. Spring: Ber. d. Chem. Ges. 1885, S. 374/5.

In  letzter" Zeit ist man nun dazu ubergegangen, die 

Wassereinspritzung bei den Gichtgasmaschinen zu be- 
seitigen und dafur die in den Abgasen aufgespeicherte 
Warme nutzbar zu machen, indem man sie in  Abhitze- 
dampfkesseln ais Warmequello yerwendet. Das Yer

haltnis yon Kohlensaure zu Wasserdampf ist nun hierbei 
nicht so ungunstig wie bei der durch Wassereinspritzung 

verursachten Wasserdampfbildung. Aber immerhin be- 
tragt der Wassergehalt des naB gereinigten Gichtgases 
nach der Verbrennung noch 37,4 g/ma, wahrend der 
Kohlensauregehalt etwa 20 %  betragt.

Wie schon oben mitgeteilt, enthalt ein Ansatz yon 
Rost nebenher noch 1,12 %  SO,. Es wurde nun durch 
eine Reihe von Versuchen festgestellt, daB die ^Abgase be- 
achtenswerte Mengen von Sehwefeltrioxyd enthalten, 
die yon 3 bis etwa 12 mg/m3 schwanktcn. So gering 
an und fur sich diese Menge auch ersclieinen mag, so ist 
sie doch bei den in GroBgasmaschinen durchgesetzten 
groBen Gichtgasmengen immerhin yon Bedeutung und 
ein weiterer AnlaB zur Zerśtorung der Rohrleitungen.

Es ware sehr erwunscht, auch yon anderer Seite zu 
erfahren, o b in  derartigen Anlagen, die schon liłngere Zeit 
im  Betriebe sind, sich Korrosionen der erwiihnten Art 
zeigen. Der Zweck dieser Zeilen soli sein, die Beteiligten 
auf solehe zu erwartenden Schaden hinzuweisen. Es ware 
noch zu prufen, ob ein Unterschied besteht bei der Ver- 
wenduns? yon trockenem bzw. naB gereinigtem Gichtgas.

H. Kinder.

U e b e r  d ie  m a B a n a ly t is c h e  B e s t im m u n g  d es E is e n s  f n  E is e n -  
e rz e n  u n d  S c n ia c K e n  d u r c h  R e d u k t io n  im  W a s s e r s to f fs t r o m  

u n d  T i t r a t i o n  i n  s c h w e fe ls a u r e r  L o s u n g .
Cl 15. Mlttellunc: b u s  dem EiBeuhGrenmannlBCben InMltut 

der Technifchen Ilochscbule la Aachen.)

Obwohl es moglich ist, die der Titration des Eisens 
in salzsaurer Losung anhaftenden Fehlerąuellen yollig 
zu Yerir.eiden, z. B. nach Reinh rd -Zimmermann, diirften 
nachstehende Untersuehungcn yon Interesse sein, die be- 
zwecken, die Genauigkeit der Eisenbostimmung in Eraen 
und Schlacken durch Reduktion im Wasserstoff und 
Titration in schwefelsaurer Losung nachzupriifen.

1. V crsuchsanordnung . Zu den Versuchen wurdo 
ein elektrischer Widerstandsofen yerwendet, der eine 
Porzellanrohre erhitzte, dessen Temperatur durch ein 
geeichtes Pyrometer nach Le Chatclier bestimmt wurde. 

Der yerwendete Wasserstoff wurdo einer Stahlftasche 
entnommenundwarauf elcktrolytischemWege Hergestellt 
worden. Ais zufiillige Verunreinigungen des Wasser- 
stoffes kamen Sauerstoff und gegebenenfalls Schwefel- 
wasserstoff iń Belracht. Zu seiner Reinigung wurde er 
uber Platinasbest, durch Kupfersulfat- und Silbernitrat- 
losung und zum Trocknen durch konzentrierte Schwefel- 
eaure und uber Phosphorpentoxyd gebitet. Hinter der 
Porzellanrohre wurdo eine Wascliflascho m it konzen- 
trierter Schwefelsaure zur Beobachtung der Starkę des 
Gasstromes eingeschaltet. Yor jeder neuen Yersuchsreihe
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wurde dor Wasserstoffstrom oine halbo Stunde lang 
durch die Apparatur goschickt. um dio Luft auszuspiilon. 
Dio zu reduzierendo, im Morser fein gopulverto Probe 
wurdo in ein unglasiertes Porzollanschiffchen gofiillt, 
darin zur bosseren Einwirkung des Wasserstoffes moglichst 
ausgebrcitot und mittels oines Drahthakons in das Ver- 
bronnungsrohr gesohoben. Der Haken blieb darin und 
gostattcte nach dom Erkalton ein vorsichtigos Horaus- 
ziehen das Schiffehens. Das Liisen in Sehwefelsauro go- 
sehah in einem gesehlossencn Erleumoyerkolben, durch don 
oin Kohlensiiurestrom goleitot wurde.

2. Versuchsbedingungon.

a) R e d u k tio n s to in p c ra tu r  und  d e re ń  E in 
fluB  au f dio R o duk tionsdauor. Es darf wohl all- 
gcinein gesagt werden, daB diojenigo Eisensauerstoff- 
vorbindung sieh am loichtostcn reduzioren liiBt, welcho 
den hochsten Sauorstoffdruck bositzt. Jo sauerstoff- 
ilrmor die Vorbindung ist, desto hoher muB dio Reduktions- 
tcinperatur soin. Dio Temperatur, boi dor die Reduktion 
von Eisenoxyd durch Wassorstoff beginnt, ist nach Glasor 
m it 287 0 anzusehen. Rei dioser Temperatur ist dio Re
duktion naturgemiiB noch selir triige. Dio Reaktion 

zwischen Wasserstoff und Sauerstoff ist bei niedrigor 
Temperatur gloiclifalls noeli triige und vorliiuft um so 
lebhafter, jo hoher dio Temperatur ist. Das gleioho gilt 
fiir die Reaktion zwischen Wasserstoff und dem an Eisen 
in den versehiedenen Oxyden gobundenen Sauerstoff. 
Obige Angaben liefern fiir die gestellto Aufgabo nur einen 
Anhalt, da bei einer analytischon Bestimmung das Ziol 
naturgemiiB schnell erreieht werden soli.

Der EinfluB dor Roaktionstemperatur auf don Um- 
fang und mitliin auf dio Sclinelligkoit der Reduktion 
wurdo an einem Roteisenstein von folgender Zusammon- 
setzung untersucht:

0/
/o

0/
/o

S iO . . . . . . . 4,90 A ljOa . . . . . 1,57
Fe . . .  . S ................. . . 0,23

M n. . . . . .- . 1,82 P ................. . . 0,025

CaO . . . . . . 0,27 Pb . . . . . . 0,02

MgO . . . . . . 0,01 As . . .  . . . 0,020

Das Erz war fein gepulrert; dio Einwago betrug 
jedosmal 1 g, dio Rcduktionsdauer 1 st. Der Wasserstoff
strom b •t .ug rd. 120 ctn3/min. Vor Beginn dos Vorsuches 
wurdo der Ofen auf die gewunschto Temperatur gebraeht, 
dio dann wahrend dor ganzen Versuchsdauer konstant 
gehalten wurde. Die Reduktion wurdo an dem Ende 
des Verbrennungsrohrcs vorgenommen, an dom der Aus- 
tritt des Gases erfolgte; dadurch war die Moglichkeit 
geboten, nach beondigtem Versuch durch Verschiebcn 
des Ofens nach dom andern Endo des Rohres die Ab
kuhlung 7.u beschleunigon. Diese geschah bis auf etwa 30°; 
dann wurdo die reduziorto Probe in einen Erlcnmoyer- 
kolben geschuttet, in dem sieh schon 50 cm3 Tordunnte 
Schwefelsiiuro bofandon; das Scliiffehen wurde sorg- 
fiiltig ausgepinselt, der Kolbcn Yerschlossen und ein 
Kohlensaurestrom duroligelcitot, um jedwedo Oxydation 
des Eisens durch Luftsauerstoff zu Terhiitcn. Das Lijscn 
wurdo durch Erhitzen boschleunigt. War alles Loslicho 
in Losung gegangen, so wurde erkaltcn golassen, der 
Kohlensaurestrom abgostellt, dio Losung mit kaltem 
Wasser rerdunnt und mit Permanganat titriert.

Ein Versuch zeigte, daB unterhalb 330 0 keine meB- 
bare Reduktion des angewandten Roteisensteins stattfand. 
Um dieses festzustellen, wurde das austrotende Gas naeh 
dea Angaben Glasers iiber scharf getrocknotes Kobalt- 
chlorid geleitet; durch Wassoraufnahme wird das hellblaue 
Salz Tiolott, dann rot gcfiirbt; 0,15 mg Wasser geniigen 
schon, um einen Farbenumschlag hervorzubringen. Es 
wurden titriert nach der Reduktion bei

4000 32,92 %  Fe 8000 50,72 %  Fe
500 ° 46,11% „ 900° 51,10% „
600° 50,25% „ 1000 ° 50,86% „

700 ° 50,87 %  „

DaB dio Proben, die boi 10000 reduziert wurden, 
schlechtcre Ergebnisse zeigton ais solche, die nur auf 900 0 
erhitzt wurden, ist lediglich darauf zuriickzufuliren, daB 
dio Proben boi 1000° schon anfingen, zusammenzusintorn, 
wodurch Aenderungen in der Probo entstanden, durch 
wolclio ihre Loslichkeit in Saure beeintriichtigt wurde.

Dio Riickstiinde, die bei der Reduktion bis zu 600 0 
einschlicBlich orhalten wurden, waren schwarz und besaBen 
im frisch berciteten Zustande dio bekannto Eigenschaft, 
boim AusgieBen an dor Luft zum Teil unter Feuererscliei- 
nung zu verbi'ennen, obwohl ihre Temperatur in diesem 
Augenblick 30 0 nicht uborstiog. Eine Probo, dio nach 
dem Erkaltcn nicht mehr gleich hatte titriert werden 
konnen und deshalb 16 st in dem beiderseitig geschlos- 
senon, mit Wassorstoff gefullten Verbrennungsrohr liegen 
geblioben war, sali zwar ebenfalls schwarz aus, hatte 
aber die Eigenschaft dor Solbstcntzundlichkeit an dor 
Luft vorloren. Bei Temperaturen von 700 0 und dariibor 
erhielt man Riickstiinde, die dieso Eigenschaft der Selbst- 
cntziindlichkeit nicht besaBen und grau aussahen.

Moissan untersuchto den EinfluB der Entstohungs- 
temperatur auf dio Eigonschaften dos Rcduktionserzeug- 
nisses und fand, daB motallischos Eisen, unterhalb 440 * 
reduziert, schwarz und selbstcntzundlich, oberhalb 4409 
dagegen grau und stabil ist; ebenso ist Eisenoxydul, 
unterhalb einer Temperatur von 600 0 reduziert, ebenfalls 
schwarz und solbstcntzundlicli, oberbalb 000 0 grau und 

stabil.
Dio Solbstentziindlichkcit der bei vorliogenden 

Untorsuchungen erhaltonen Riickstiinde ist also, aus- 
gonommen vielleiclit boim ersten Vorsuch (bei 400 °), 
nicht auf das reduziorto Eisen, sondern lediglich auf die 
Gegenwart von noch unreduziortom, trotzdem aber 
titrationsfiihigom Eisenoxydul zuriickzufuhren.

Um boi der Eisontitration moglichst zuverlassige 
Ergebnisse zu erhalten, ist cs vor allom erforderlich, 
pyrophorisclie Reduktionserzougnisse zu vermciden. In 
folge ihrer groBen Verwandtschaft zum Sauerstoff vor- 
bronnen sie an der Luft unter Ergluhen zu Eisenoxyd 
und toilweiso auch zu Oxydoxydul, wodurcli das Ergebnis 
boi der Titration naturgemiiB erheblieh beeinfluBt wird.

Vergleicht man dio oben angefubrten gefundcncn 
Gewiclitsprozento des gesamten Eisens m it den zuge-' 
horigon Temperaturen, so erkonnt man deutlich dio Zu- 
nahmo der Reaktionsfiihigkeit zwisohon Wasserstoff und 
Eisenoxyd in Abhiingigkeit von dor Temperatur. Der 
Reaktionsbotrag ist um so hoher, jo groBer der Wasscr- 
stoffiiberschuB des aus Wasserstoff und Wasserdampf 
sieh zusammensetzonden Gasgemisches bei einer bestimm- 
ten Temperatur und bostimmtom Druck gegenubor der 
bei den gegebenon Verhaltnissen ais normal oderindifferent 
zu belraclitendcn Zusainmcnsetzung des Gases ist. In 
der Erhohung der Wasserstoffstromgeschwindigkeit hat 
man also ein Mittel, um die Rcduktionsdauer zu vor- 
kiirzen. Dieses ist aber nur in besohranktem Mafio an- 
wendbar. Bei grofier DurchfluBgeschwindigkeit des 
Wasserstoffes liegt niimlich die Gefahr nahe, dafi kleine 
Erzpulverteilclien vom Gasstrom und besonders voni 
gebildoten feuchten Wasserdampf mit fortgerissen werdon. 
Das Arbeiten mit einem anderen ais Atmospliarendruck 
ist m it manchen Schwierigkeiten verbunden, weshalb ais 
einziges wirksames Mittel, die Reduktion zu besehleunigen, 
allein die Anwendung hoherer Temperaturen in Betracht 

kommt.

Die Schliisso, dio aus diesor ersten Yersuchsreihe 

gezogen worden konnen, sind folgende:
1. Reduktionstemperaturen unterhalb 7000 sind 

nioht anzuwenden; in dor Selbstcntzundliohkeit des 
Reduktionserzcugnisses liegt eine Fehlerquelle fiir die 
Titration.

2. Temperaturen von etwa 1000 0 an aufwarts sind 
ebenfalls zu vermeidon; das Sintern der Proben beointriicli- 
tigt ihre Loslichkeit und bildet hiermit ebenfalls eine 
Fehlcrquclle.
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Zahlentafel 1. A n a ly se n  der u n te r s u e h te n  P roben .

i 2 3 4 5 6 7 8

KoteUcnsteln
(Zaccar)

%

Kostspat
(Sicgerl.)

%

Monganerz
(Kernie)

%

Koteiscn-
steln

%

Ferrosilikat
(Kontronit)

%

Thomas-
schlacke

%

FrlBchfeuer-
schlackt*

%

Elektroatahl-
schłacku

%

S i0 2 ................. 4,96 9,60 14,65 22,45 41,10 10,60 15,66 46,05

51,10 49,58 25,48 46,58 20,64 12,40 50,12 6 ,02

M n ................. 1,82 9,44 22,97 0 ,21 niehts 3,55 5,93 2,36

P ..................... 0,025 0,018 0,057 0,18 — 9,39 0 ,2 0 Spuren

C a O ................. 6,27 — — 1,92 — 47,83 5,20 36,98

Mg O ................. 0,61 3,27 1,52 1,78 — 4,70 1,24 Spuren

AI20 3................. 1,57 1,92 9,26 4,13 — 1,30 3,23 4,70

s ...................... 0,23 0,17 0,068 0,31 — 0,25 — 0,15

P b ..................... 0 ,0 2 0,16 — —1 — \ — —

C u ..................... — 0,144 0,026 — — - — —

Z n ..................... — — Spuren — — --- — —

A s ..................... 0,026 0,018 0,043 0,01 — --- — —

Fo titiie rt . . 51,10 49,55 22,43 45,68 11,25 11,89 50,12 4,57

Fe Riickstande 

M n .................

niehts m it 
Rhodanka- 

lium

0,30

0 ,2 0 3,05

2,35

0,90

0 ,22

.nicht
bestimmt

nicht
bestimmt

0,34

___

Gliihruckst. 
rein weiB

Schtnolzo
seegriin

nicht
bestimmt

nicht 
bestim m t

3. Zwecks einer schnellen Reduktion ist es emp- 
fehlenswert, moglichst hohe Tomperaturen anzuwenden, 
da der Umjang der Reduktion m it der Temperatur sehr 
rasch zunimmt.

4. Dio hochstzuliissigo Reduktionstomperatur liegt 

zwischen 900 und 1000 °.
h) A r t dos E rh itzons . Um zu erkennen, in 

welcher Weise dio Untersuchungen am zweekmaBigsten 
durchzufiihren sind, ■wurde eino liingero Versuchsreihe 
ausgefiihrt. Hierbei sehien es am giinstigsten zu sein, 
wenn man das Erz langsam yon 200 bis 250 0 auf etwa 
980° erhitzte; die Reduktion auch von 1 g Erz ist nach 
den ausgcfiihrtcn Versuchen in 1 st m it Sicherheit be- 
endet. Das Einschicben der Proben in den weit oborhalb 
200 0 erwarmtep Ofen ist nicht ohno Nachteil. Gelangt 
niimlich eine kohlensaure- oder wasserreiche Probo in 
einen hocherhitzten Ofen, so kann durch ein plotzliches 
Entweichen des Wasserdampfes oder der Kohlensiiurc 
eine Zersprengung der Probo stattfinden; anderseits wird 
dio Reaktion zwischen Wasserstoff und den Osyden, 
infolge ihrer durch dio hoho Temperatur hoch gesteigerten 
Reaktionsliihigkeit, nicht mehr allmahlich, sondern plótz- 
lich, unter Umstanden sogar unter Explosion, eingeleitet. 
Beides hat zur Eolge, daB Probeteilehcn aus dom Schiff- 
chen geschleudert werden, wie gelegentlich beim Er- 
liitzen einer Erzprobo in oinom Rohr aus sehr schwcr- 

schmelzbarem Glaso iiber einer Gasflammo beobachtet 
wurde. Um zu yermeiden, daB beim Ausschiitten Probe- 
teilchen an dem immerhin etwas rauhen Porzellanschiffchen 
haften bleibcn, wurde bei spateren Yersuchcn das Schiff- 
chen samt Inhalt in den Kolben gotan und erst nach 
yollendcter Titration horausgenommen.

3. A usgefiih rto  Versuche. Ob die Reduktion 
Ton Eisenerzen und Schlacken sich in der angegebenen 
Weise stets quantitativ durehfiihren liŁBt, wurde durch 
Untersuehung der Losungsriickstiinde auf Eisen bei einer 
Reihe geeigneter Proben fcstgcstellt. AuBer den Erzen 
wurden drei Schlacken, die das Eisen in der Hauptsaehe 
ais Eerro- oder Eorrisilikat enthielten, und ein reines 
Ferrisilikat (Kahlbaum) yerwendet, das etwa der Zu
sammensetzung dc3 Nontronits (Fe20 3 . Si O,. 5 H 20) 
mit nachstehender Analyso entsprach: 26,04% Fe,
41,10 %  S i0 2, 17,20% I I 20, 11,41 %  Oa (aus dem Eisen- 
gehalt. berechnet). Dio Analysen der angewendeten 
Proben, ebenso wio dio nach der Reduktion im Wasser- 
stoffstrom gefundenen Werte an Eisen und der unter- 
uchten Ruekstandc an Eisen und Mangan sind in Zahlen- 
afel 1 zusammengestellt:

Bei der Analyse des Ruekstandes auf Eisou und 
Mangan sind dio angegebenen Prozentgehalto auf die 
gesamte untersuchto Probc und nicht nur auf don Losungs- 
riickstand bezogen. Ordnet man dio Versuchsproben 
nach der Genauigkcit der orhaltenen Ergebnisso hinsicht- 
lieh des reduzierten Eisengehaltes, so ist die Reihenfolge:

red. Fe

a) 1. R o te ise ns te in ...........................100 %
b) 7. Frischfeuerschlacko................... 100 %
c) 2. Róstspat ....................................  99,9 %
d) 4r R o te isens te in ...........................  98 %
e) 6. Thomasschlacke.......................  96 %
f) 3. Mangancrz...................................  88 %
g) 8. Elcktrostahlschlacke...................  76 %
li) 5. K o n tro n it ...................................  42 %

Ein Blick auf dio Analyse der Proben zeigt, daB im 
allgemeinen die Ergebnisse um so sehlechter ausfallen, 
jo geringer das Yerluiltnis Fo : S iO t ist. Die Reihenfolge 
bleibt, abgesehen von dem manganfreicn Kontronit, aber 
auch fast dicselbe, wenn man das-Verhiiltnis dęr Werte 
Fe: (SiO; + Mn) aufstellt. Es ist dcnkbar, daB der Grund 
hiorfiir in der Entstehung von Ferrisilikatcn boi der an
gewandten hohen Temperatur zu suchen ist; jedoch 
besteht auch dio Moglichkcit, daB das Eisen wiihrend 
des Reduktionsvorganges sowohl m it dem Silizium ais 
auch m it dem Mangan in Schwefelsauro unlósliclie odor 
doch wenigstens schwer losliche Verbindungen eingeht, 
wodurch ein Teil des Eisengehaltes der Versuchsprobeu 
der Titration m it Pcrmanganat entzogen wird. Um dio 
Art der unloslichen Verbindungen des Siliziums m it dem 
Eisen genauer fcstzustcllen, wurdo versucht, in dom 
Losungsriickstand des besonders kieselsaurereiehen Non

tronits etwa yorhandeno Silizido zu isolierun. Diese 
Versucho schcitertcn aber an der Schwierigkeit, die freie 
Kieselsiiure, etwa durch Behandlung m it Lauge, zu ent- 
fernen, olinc die Silizido anzugreifen, so daB Analysen 
dieser Ruckstande, dio bei der Reinheit der angewendeten 

Probc neben Silizium nur Eisen und Sauerstoff cnthalten 
konnten, zu keinem befriedigenden Ergebnis fiihiten.

Das in dom Riickstand festgcstellte Eisen konnte 
nicht ais Ferrosilikat vorhandcn gewesen sein, da dieses 
guto Ergebnisse geliefert hiitto. Auch aus Ferrisilikat 
allein konnte der Riickstand nicht bestehen, da diese 
Verbindung durch Wasserstoff mehr oder weniger voll- 
stiindig reduziert zu werden scheint. Wohl aber loste 
sich der Kontronit vor der Reduktion leicht in yerdiinnter 
Schwefel- odor SalpetcrsSure, wahrend sein Gliihriick-
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stand nur noch in Salzsauro loslich war; dieser Gltth- 
riickstand war femer im Gegensatz zur Ausgangsprobo 
in seiner Gosamtheit magnetiseh, so daB durch daś Gliihon 
im Wasserstoffstrom doeh eine Veranderung stattgo- 
funden batte. DaB es sich boi dom Gliihriickstand trotz 
seiner magnetiseben Eigenschaften nicht um Eisenoxyd- 
oxydul handeln konnte, das etwa durch unvollstiindige 
Reduktion von Ferrisilikat entstanden war, zeigto ein 
Yersuch, bei dcm das Silikat (Nontronit) nach zwoi- 
stundigem Gliihen im Wasserstoffstrom nicht mehr 
reduziertes Eisen (etwa 42 %  des Gesamteisengehaltes) 
ergab ais nach einstiindigor Gluhung, wiihrond boi einem 
VorsucLe mit Magneteisonstein bereits nach einstiindiger 
Reduktion fast der vollo Eisenwert (etwa 98% ) erhalten 
wurde.

Ba Ferro- oder Ferrisilikato nicht durch den Magnetcn 
angezogen werden, so konnte es sich in dom unloslichcn 
Riickstand in der Ilauptsacho nur um Eisonsilizide 
handeln, von denen wegen der magnetischen Eigenschaften 
des Ruckstandes, in Uoboreinstimmung mit den Um- 
stiinden, unter denen sio entstanden sind, alloin die 
weniger silizierten magnetischen Verbindungen Fe, Si 
und Fe,Si, in Betracht kommen konnten. Mit steigendom 
Siliziumgchalto der Silizido nimmt zwar ihre Widor- 
Btandsfiihigkoit gegen Saure zu, ihr Mignetismus abar ab. 
Fe,Si ist nur in Salzsiiurb und FluBsiure loslich, wiihrend 
Fe,Si, gegen alle Sauren auBjr FluBjiura bastamllg ist. 
Beide Vcrbindungen sind in haiBan konzantrierten L iu;cn 
noch loslich, woshalb solcha b3i d ;n Isoliorun ;sveTsuchsn 

dioscr Vorbindungen nicht an^ewandat war.bn darftsn.
Bei der Rjduktion d ;r Elaktrostahlschlacko ontstand 

ein ebenfalls unloslichor Riickstand, dar abar nicht magna- 
tisch war. Da b3i dioscr Sohlacko d is  Varhiltni8 dar 
Kioselsauro zu Eisen sehr viel groBjr ist ais baitn Non
tronit, so ist es moglich, daB hier naban unlo3lich>n Sili- 
katen eine hiiharo Siliziunstufo ais F j3S;, yorlag, dio 
dann wogen ihres hobaren Sdiziumgchaltos nicht mehr 
magnetiseh war.

Was die niedrige Entstohungstempsratur dar ver- 
muteten Silizido batriflt, so sai darauf hin;ewiesan, d.vB 
dio Zomentierung do3 Eisens durch Siliziirn in einar 
Wassorstoffatmosphiire schon bj i 9Ó0 °, bai yorhanlanssin 
von Wasserstoff im Entstehunjszu9tanda sogar bai noct 
niedrigeror Temperatur stattfindan kann. Wird abar 
Kieselsaure in Gagonwart von raduziertom E san reduziert, 
«o erhalt man Siliziun im Entgtohunjszu3tand3, d is  sioh 
m it dem metallischen Eisen unsnittelbar yarbindan kann,

so daB dio Entstohung von Siliziden boi einor Temperatur 
von 980* nioht unmdglich ist.

4. Ergebnisso. Boi dor Reduktion von Eiscnorzen 
im Wasserstoffstrom in einer Temperatur von etwa 980* 
ontstehen mit groBor Wahrschainlichkeit Eisensilizide, 
deren Zusammensetzung und Verhalten dureb das Mengon- 
yorhiiltnis des in dor Probo vorhandenen Eisens zur Kiesel- 
sauro bedingt wird.

Ferner besteht dio Moglichkeit, daB bei dom Re- 
duktionsyorgange Eisenlogierungcn mit hoherom Mangan- 
gehalt sioh bilden, die in Terdiinnter Schwefelsauro sohwor- 
loslich odor sogar unloslich sein konnen, und deren 
Eisengchalte siob der Titration teilweiso oder vollstiindig 
ontzichon konnen. Wio dio Kieselsaure durch Wasser
stoff in Gogenwart yon reduziortem metallischom Eisea 
odor durch Wasserstoff im Entstehungszustando schon 
bei yorhaltnismaBig niedriger Temperatur zu Silizium 
reduziort wird und dieses im Entstehungszustando sich 
m it dem Eisen zu Siliziden yerbindet, durfte auch das 
Mangan unter ahnlichon Umstandcn reduziert werden 
und m it dem Eison Legierungen bilden.

Ist nun dar Kiesalsiiuregehalt der zu untersuchenden 
Proben yerhiltnismaBig gering, dor Eisengehalt dom- 
gegeniibar hoch, so bildan sioh siliziumiirmore, in Schwefel
sauro unloslioba, magnotisoho Eisensilizide otwa yon 
dar Zusammensetzung Fe,Si m it 20 %  oder Fo,Si, mit 
25 %  Si, daren E.san gehalt sich abar dar Titration ont- 
zioht, washilb in diesam Falle dio Ergebnisso um so 
sohleohtor auHf.illen, jo kleinar das Vorlultnis Fe :(S iO , 
+  Ma) ist. W.rd dio3as Varhiltnis nooh geringer wio boi 
dar ElaktrostabUchlaoke, so ontstehan siliziu nraichere, 
infolgoda3san abar nicht mahr magnatisoha Silizido, die 
etwa dar F jr .iu l Fa Si mit 3J,3 %  Si ontsprechan.

Das untersuobta Yarfahron liefart also, worauf auob 
T roadw oll binwńst, dar in sain;r,,Anilytisoh3n Chamie" 
B i. I I , S. 68 und 67 das gleich3 Varfahran zur Bastimmung 
das Eisans ompfiehlt, nur dann guto Ergobnis3a, wenn der 
KioseUauregohalt dar Erze gering ist; wio obige Versucho 
zaigen, d ir f auob d ir  Mangangehalt das Erzas nicht zu 
hoch sain. E n sohidlichar E.nfluB dss Tonjrdagchiltos 
(Troadwall) war bai dan ausgofiihrten Versuchon nicht zu 

orkonnon.

Das yorliogonda Varfabron ist also oinsr allgomeinen 
AnwanJbarkeit nioht fahig; dar Grund hiorfur liogt in 
dar Art dar Radaktion.

“SE-^ng. Friedr. Sohmitz und3ipl.«3lig. Tony Mair e.

Aus Fachyereinen.
Verein deutscher Maschinenbau-Ansialten.

Zu einer Beratung iiber die Frage der Preisbemessung 
hielt der Verein dtfutschor M aschinenbau-Anstal-  
ten  am 19. I^ebruar 1920 in der Aula der Technischcn 
Hochsclmle in Barlin-Chnrlottenburg eine auBorordent- 
liche  H aup tyo rsam m lung  ab. Dar gewaltigen Be
deutung der zur Erorterung stehenden Frage fur unser 
ganzes Wirtschaftsleben entsprechend, war die Tagung 
auBer yon MitglieUern des Veroins auch yon Vertretern 
der Rcgierung, der fuhrenden teohnischen Korperschaften 
sowie einer groBcn Reihe von Fachyerbanden des 
Maschinenbaues zahlreich besucht.

Nach einloitenden Bagru'Jungs\yorten des ersten stoll- 
yertretenden Vorsitzendon, Geh.Kominsrzienrates 
e. h. E rns t yon Barsig, Barlin, barichtata 2)c.>§ng. 
K. Roser, Miilheim-Iluhr, iibar

die haatigj PralsMldanj im Majuhlnaabau.

Dor Redner goht auf die Grundlagen der Preis- 
bestimmung ein und empfiehlt, Angebote nach dom Aus- 
land  in der Wiihrung des batroffenden Landes zu Welt- 
marktpreiscn abzugebon. AuBardem sei auf moglich3t 
hoho Anzahlung und, wenn irgend moglich, auf eine der 
Ausfuhrmcnge entsprechendo Rucklicferung von R«h- 
stoffen zu dringen. Im  In ła n d  dagegen konne man nur 
m it g le itenden  Pr.eisen unter Zugrundelcgung der

jeweiiigen Roheiscnpreiso und Lohnsatzo arbaiten; Trans- 
portverteuerungen muBten zu Lasten- des Empfiingers 
gehon. Dar Redner befurwortet ein enges Zusammen- 
arbeiten des gesamten Maschinenbauos sowie in regel- 
miiBigen Zeitabstiinden die Festsetzung geraeinsamer 
Richtlinien fur die Preisbildung im  Maschinenbau.

In  einem zWeiten Vortrage machto Generaldirektor 
J . Becker, Koln-Kalk, zu der gleichen Frage einige 
weitere Ausfuhrungen. Er schilderte dio Lage des 
Maschinenbaues nach der Reyolution sowie dio Steigo- 
rung dor Selbstkosten gegeniiber dem Frieden. Dio ge- 
ringe Spanne, die heute noch zwisehen Inłand - und Welt- 
marktproisen yerbleibt, wird zum groBten Teile durch die 
Preiszugestandnisse ausgeglichen, dio der deutsche Ma
schinenbau bei Auslandsgeschiiften wegen seiner unsiche- 
ren Lieferweise machen muB. Der Redner warnt dringend 
dayor, dem Auslande Maschinen zu festen Preiscn anzu- 
bieten; yielmehr mussen fiir Lieferungcn nach dem Aus
lande, genau wie im  Inlande, gleitende Preise yorgesehen 
werden, jedoch in  einer Form, die das MiBtrauen des Aus- 
landcs beseitigt. Diese MaBnahme ist um so ehor durch- 
fiihrbar, ais auch England und Frankreieh gleitende Preise 
eingefiihrt haben. Zum SchluB wendet er sich gegen di» 
yom Reichswirtschaftsministerium yorgesehene Ausfuhr- 
abgabe. Wenn spater eine solche Abgabe nicht zu yer- 
meiden sein sollte, so muB sie sich jedoch zuniichst auf
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Roli- und Haibstoffc bcschriinkenund dieso inoinersolchen 
Hohe treffen, daB eincrsoits kein Anreiz zur Ausfuhr dieser 
Stoffe mehr gegeben ist, anderseits den erzeugenden In- 
dustrien ein angemessener Nutzen yerbleibt. Erst in 
spaterer Zeit kann auch an dic Frage einer Ausfuhrabgabo 
fur die Fertigindustrien herangetreten werden.

Die sich an dio beiden Vortriige anschlieBondo rego 
Ausspracho ergab, daB ira Auslande auf lange Zeit eino 
gewaltige Absatzmogliehkeit vorhanden sein wurde, sofern 
cs nur geliingc, das erschuttcrte Vertrauen des Auslandea 
in  die Loistungsfiihigkeit und piinktliche Lieferungsmog- 
lichkeit der deutschen Ma-schinenindustrie wiederzuge- 
winnen. Zahlreiche Rcdner gaben ihre besonderen Elnzel- 
erfahrungen namentlich in Yerhandlungen uber Ausland- 
auftrago und in don Beziehungen zu den Rohstofflicferern 
bekannt. Immer wieder kam in  den Worten der vcr- 
Bchiedcncn Redner dio Ansicht zum Durchbruch, welche 
verdcrbliehe Bedeutung heute dio Einfiihrung von Aus- 
fuhrabgaben fiir den Aualandabsatz wie fur dio Gewinn- 
moglichkeiten der deutschen Maschinenindustrie haben 
wurde.

Die ganze Aussprache brachte ebenso wie die beidon 
einleitenden Berichto uberaus wertvolles Materiał und 
zeigte oine feste und begrundoto Einigkeit der Industrie 
und ihrer Anschauungcn. Es wurde gewunseht, daB der 

Verein regelmiiBig in bestimmten Zwischenriiumen von 
vorlauf'g nicht zu langer Dauer die Lago durch solcho 

Veranstaltungon kliiren und ein einheitliches Vorgehen der 
Industrie herbeifuhren mogę. J

Nach einem Sehlufiwort von Dr. Roser u n l General- 
direktor Becker wurden o in s tim m ig  folgende

Entsch lieB ungen
angenommen:

„Durch die lcatastrophale Entwicklung der Ver- 
hiiltnisso in den letzten 15 Monaten wird der deutsche 
Maschinenbau vor die Losung wirtschaftlich aufler- 
ordentlich schwierigcr Aufgaben gestellt.

Wahrend cr einerseits von den Preiserhohungen der 
von ihm weiter zu verarbeitcnden Matcrialien unmittel
bar und in erster Linie getroffen wird, ist er anderseits 
noch vielfach an die Ausfuhrung alterer, zu festen 
Preisen abgeschlossencr Vertr5ge gebunden, die zu 
ubernehmen er sich verpflichtet fuhlte, um in der ersten 
Zeit nach der Staatsumwiilzung einem wesentlichen 
Teile der deutschen Arbeiter- und Angostelltenschaft zu 
Arbeit und Brot zu yerhelfen. Die sprunghafto Preis- 
entwicklung der von ihm benotigten Roh- und Haib
stoffc, vereint m it den fiir dio Herstellung von Maschinen 
naturgemiiB erforderlichen langfristigen Lieferzeiten, hat 
den deutschen Maschinenbau in eine uberaus kritischo 
Lage gebracht.

Bei einer Erzeugung im  Werte von vielen M'1'iardon 
Mark beschiiftigt der deutsche Maschinenbau ungefahr

oino Million Arboiter und Angestcllte. Er erwartet 
daher in  Anbctracht soiner allgemeinen volkawirtschaft- 
lichen Bedeutung yerstandnisyolle Rucksichtnahmo bei 
der zukiinftigen Proisgestaltung soitens der ihn  bclie- 
fernden Erzeuger und oine gerechtc Beurteilung der 
von ihm  benotigten Preiso und sonstigen Lieferbedin- 
gungen durch seine Abnehmer.

Ohne nachtriigliche Preiserhohungen fiir die zu 
festen Preisen abgeschlossenen Geschafte und ohno 
Preisyorbehalte bei neuen Auftriigen mit langcn Liefer- 
zoiten kann der deutsche Maschinenbau angcsichts seiner 
Abhiingigkeit von der Preisbildung der Rohs“offver- 
biinde nicht lcben. Diesen Tatsuchen miissen auch die 
amtlichen Stellen Vcrstandnis entgegenbringen.

An dio Rcichsregierung richtet der Maschinenbau 
daa dringende Ersuchen, die kaum wicdei eingeleitete 
Ausfuhr nicht durch die Erhobung von Ausfuhrabgaben 
in  Frage zu stellen.*1

Der Notwendigkeit der Abanderung von zu festen 
Preisen ubernommenen langfristigen Auftragen wurde in 
folgender EntschlieBung Ausdruck gegeben:

„Dio Maschinenindustrie niinmt mit Bedauern 
Kenntnis von dcm neuerlichen Beschlussc des Wirt- 
schaftsratcs beim Reiohswirtsehaftsministcrium, wonach 
nur fur dio vor dem 1. Juli 1919 abgeschlossenen Ver- 
triige dio 'Moglichkeit des Riicktrittes oder der Wand- 
lung durch schiedsgerichtliches Verfahren geschaffen 
werden soli.

Der Maschinenbau hat keine Gelegenheit gehabt, 
•yor Fassung dieses Beschlusses seine besonderen Ver- 

hiiltnisso und die sich daraus ergebendon Notwendig- 
kciten darzulegen.

Zahlreiche Liefcrvertrage, die von deutschen Ma- 
schinenfabriken auch nach dem 1. Juli 1919 abgo- 
Bchlossen sind, werden sich infolge der gerade in den 
letzten v>er Monaten cingctretenen unvorhersehbarcn 
Preissteigerungen der Rohstoffe, dio eine katastrophale 
Wirkung auf die Selbstkosten der Maschinenfabriken 
ausuben werden, nur m it groBen Schadigungen ab- 
wickeln lassen. D :o Abwicktung wird unter Umstanden 
zum Ruin zahlreicher Maschincnfabriken fiihren konnen.

Der Maschinenbau muB erwarten, dafi die Miiglich- 
keit des Riicktrittes oder der Wand!im" von Liefer- 
Tcrtragcn durch schiedsrichterlichcs Yerfahren aueh 

auf die nach dem 1. Ju li 1919 abgeschlossenen Vertriigo 

ausgedehnt- wird."

Deutsche Gesellschaft fiir Meta'lkunde
Die Deutsche Gesellschaft fur Motallkunde Im Verein 

deutscher Ingenieure hiilt am 20. Marz im  Ingenieurhaus, 
Berlin, eine Śitzung ab, Auf der Tapesordnung steht n. a. 
oin V ortrag  von Oberingenieur Czochralski-Frank
furt a. M. uber „Lage rm ota llo  und  ih ro  toohno- 

log ischo  Bew ertung".

Patentbericht.

';Dsutsche Patentanmeldungen1).
23. Februar 1920.

KI. 18a, Gr. 2, MGO 168. Yerfahren zurVorbereitungvon 
zu brikettierendem Schm ede sen oder Stahlspanenfiirdie 
Zerkleinerung. Masehinenfabnk EBlingen, EBlingen a.Necx.

KI. 21 h, Gr. 11, B 84 614. E nr.clitung an eiektr.3chen 
Ocfcn m t hydraulischer Verstellung der bowegl.chen Elek 
trodc. Jens Ortcn Boving, London.

Deutsche Gebrauchsmusterelntragungen.
23. Februar 1920.

KI. 7a, Nr. 732 671. Bruchsicherer Walzstander fiir 
hochste Beanspruchungen. Peter W.lhelm HaBel, Hagen 
i. W.. V n lm " S t r .  60.

l) UeAnmeldungenliegenvondemangegebenenTago 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur E naicht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu B erlin  aus.

KI. 18a, Nr. 732 750. Kubeldeckcl fur Trichterkiibel 

vón Hochofonaufzugen. Sipt-^ng. Adolf Kuppers, Coln- 
Klettenbcrg, Petcrsbergstr. 62.

KI. 24c, Nr. 732 676. Wlnderhitzer fiir Industrieofen. 
Anton Hani, B.smarekhutto, O.-Schl.

KI. 24c, Nr. 732 677. Umsteuerung fiir Regenerativ- 
ófen. Anton Hani, B smarekhutte, O.-Schl.

KI. 24c, Nr. 732 678. Gaavent!l fur Gasofcn. Anton 
Hani, B.smarckhiitte, O.-Schl.

KI. 24c, Nr. 733 221. Gasfeuerung. Maschinenban- 
A.-G., Balcke, Abt. Moll, Neubeckum i. W. .■<

KI. 31 a, Nr. 732 665. Ticgelschmelzofcn. M. Kaerlein, 
Berlin, Bundesratsufer 9.

KI. 4 2 a, Nr. 732 949. Walzcisenprofilschablone. 
A  Becker, Leipzig-R., E.lenburgerstr. 39.
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Statistisches.

GroBbritanniens Bergbau im Jahre 1918.

Nach den vom englisclicn Ministerium des Innern 
herausgegebenen am tlic he n  Zahlen1) wurden im Jahre 
1918 in  GroBbritannien Erze aller Art im Werte von 
£  257 079 792 gegen £  223 933 989 i. V. getordert.

Im  einzelnen wurden gcwonnen:

1913

t

1917

t

Steinkohlen insgesamt 231 392 632 252 475 228
dayon in :

E n g la n d ................. 161 970 542 179 005 250
W a le s ..................... 36 928 156 38 579 125

' Sehottland . . . . 32 400 461 34 793 676
Irland . . . . . . 93 473 97 177

Braunkohlen . . . . 152 914
K o k s .............................. 21 403 428 22 347 047
Bri k e t t s ..................... 1 885 380 1 773 985
Eisenerz insgesamt 14 846 841 15 083 266

dayon in :
E n g la n d ................. 14 278 661 14 499 037
W a l e s ..................... 77 417 77 387
Sehottland . . . . 459 726 451436
I r l a n d ..................... 31 037 55 406

Schwefelkies................. 22 550 8 651
Manganerz . . . . . 17 735 10 101
Ku pfererz ................. 1 029 985
B lc ie r z .......................... 15 021 15 567
Z innerz .......................... 6 480 6 681
Z inkc rz .......................... 9 169 7 970
Wolframerz . . . . . 307 245
B a u x i t .......................... . i) 742 14 960

M e Steinkohlenf orderu ng hatte im Berichtsjahre 
einen Ruckgang um 21 082 596 t zu yerzeiclinen, wahrend 
der W ert der geforderten Mengen yon £  207 786 894 im 
Jahre 1917 au{ £  238 240 760 in 1918 stieg. Der D u rc h - 
seh ni tts  preis fiir dio Tonne Kolilc (zu 1016 kg) stellte 
sich auf £  0.20/11.06 gegen £  0.16/8.68 im  Vorjahre. Der 
V erbrauch an Steinkohle im  eigenen Lando stellte sich 
auf 187 307 889 t oder 4,455 t auf denKopf der Beyolke- 
rung gegen 202 967 111 bzw. 4,SOI t im Jahre 1917. Von 
der yerbrauehtcn Menge wurden 40 594 254 (41 637 465) t 
zur Herstellung von Koks und Briketts, und 21 760 661 
(21423 249) t zur Rokoisencrzcugung verwendet.

Der V erbrauch an  E isenerzen zur Roheisen- 
erzeugung nur unter Berucksichtigung der Ein- und Aus
fuhr, ohne Berechnung der jeweiligen Yórrate und aus-

*) Aimual General Report on Mines and (Juarries 

Part I I I .  Wiedergegeben in „The Iron and Coal Trades 
Review“ 1920, 30. Jan ., S. 142, 145, 146. -  Vgl. St. u. E.
1919, 3. April, S. 366/7.

schlieClioh Walzen»'nter usw. stellte sich im  Jahre 191$ 
auf 22 171 281 t gegen 22 022 209 t  im  Jahre zuvor.

Von 201 a u Ber den Gaswerken im  Berichtsjahre in  
Betrieb befindlichen Kokoreien waren 116 (i. V. 123) 
m it Anlagen zur Gewinnung der Nebenerzeugnisse yei- 
eehen.

Ueber die yerschiedenen, im  Jahre 1918 in GroB- 
britannien in Betrieb befindlichen Koksofen gibt. nach- 
steliende Zusammenstellung AufschluB:

Bauart der Oefen
In

England

In

Walca

In
Schott-

land

Zu
sammen

Bienenkorbofen . . 5 86-: 200 551 6 615
Coppee-Oefen . . . 597 785 — 1 382
Simon-Carvos-Oefen 1 841 — — 1 841
Otto-Hilgenstock- 

O e fe n ..................... 2 04< 85 110 2 23t
Semct-Solvay-Oefen. 1 125 66 210 1 401
Koppers-Oefen . . . 1 31S 50 — 1 369
Simplex-Oefcn . . . 51S — — BIS
Huessenor-Oefcn . . 439 — — 439
Collins-Oefcn . . . . 171 — — 171
-Mackey-Seymour-

O e fe n ................. .... 32 32
Sonstige Oefen . . . 219 - 69 288

•Insgesamt 1918 . 14 169 1 181 94t 16 29?
1917 . 14 398 1 20( 931 16 540

\
D a m p fk e s s e le x p lo s io n e n  i m  D e u ts c h e n  R e ic h e  im  J a h r e  

1918.

Naeh einer Zusammenstellung des Statistischen 
Reichsamtes1) betrug bei den im Deutschen Reiche vor- 
handenen Dampfkesseln:

im
Jahre

dio Zahl 
der Explo- 

sionen

die Zahl 
der ver- 
ungllickt. 
Personen

darunter wurden

sofort
getotet

schwer
Yerwundct

leicht
Yerwundct

1918 9 24 12 3 9 .
1917 l l 2) 18 5 2 11
1916 9 21 12 3 6

Ais Ursache der Ejcplosionen des Berichtsjahrcs werden 
in  vier Fallen Wassermangel, in  zwei Fallen mangelhafte 
SchweiCnng, und in jo einem Falle ortliehe Ueberbitzung. 
unzulassiger Dampfdruck und ortliehe Blechschwiichung 
angegeben.

WuUijahrŁhefto zur Slatfstik des Deutschen 
Reiches 1919, Hcft 3. — Vgl. St. u. E. 1919, 8. Mai, S. 516.

2) Fur das Jahr 1917 sind zwei yerspatet angemeldete 

Explos;oncn nachgetragen.

Wirtschaftliche Rundschau.

Die Lage des englischen, franzosischen und belgischen Eisenmarktes Im Januar 1920.

I. GROSSBRrrANNIEN. — Dic allgemein gunstige 
Verfassung des englischen Eisenmarktes wurde durch die 
andauernden Yerkehrssehwierigkeitcn auch im  Januar 
beeintriichtigt, die eine geregelte Versorgung der Werke 
mit Brenn- und Rohstoffen yerhinderten und zu Ver- 
stopfungen auf den We ken, i n einzelnen Fallen auch zu 
Betriebsstillegungcn fuhrten. Yorlilufig ist auch noch 
w e n ig  Aussicht yorhanden, daB diese V e r h a l t n 'S ie ,  die 
hauptsachlich auf den Mangel an rollendem Materiał und

die Herabsetzung der Arbeitszoit zuriickgefulirt werden, 
°ich bessern. Zur Behebung der Schwierigkeiten wurde 
auf euier Versammlung von Vertretern der Nordostbahn- 
Gesellschaft und der Eisenindustrie yorgcschlagen. bei der 
Bahn in  drei Aehtstundcnschiehten zu arbeiten, sowie 
eine allgemeino Beschleunigung des Guteryerkehrs und 
des Wagenbaues anzustreben. Die langst erwarteto Er- 

hohung der Eisenbahnfrachten, dereń Bevorstehen in  den 
letzten Wtiehen des alten Jahres die Erzeuger zu groBerei-
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Zuruckhaltung veranlaDt hatte, trat am 15. Januar in 
Kraft. Die Erhohung betragt fur Kohle 25 % , Eisenerzo 
und Zuschliigo 30 % , Roheisen 40 %  und Stahl 50 %  und 
soli dazu dienen, die vom Staat den Bahnen geleistete 
Beihilfo von 50 Mili. £  jahrlich zu bescitigcn. Der GieBer- 
streik wurde endlich durch Abstiminung am 19. Januar 
m it knapper Mehrheit bcigelegt, naclulem die yorher- 
gchende Abstimmung sich gegen dio Annahmo der yor- 
gcschlagencn Bedingungcn ausgesprochen hatto. Durch 
den 18 Wochen wiihrenden Ausstand (yom 23. Sept. an) 
wurden nicht nur 50 000 GicBer, sondern auch uber 
100 000 Arbeiter anderer Betriebe, besonders der Maschi- 
nenbauanstalten, in  Mitleidenschait gezogen. Ks soli der 
Lohn um 8  5 dio Wocho erhoht und die Arbeit am
26. Januar wieder aufgenommen werden. In  oiner Be- 
sprechung Anfang. Fcbruar soli uber die Regelung der 
Arbeitszeit, Mindestlohne usw. beraten werden.

Die Kohlenfórdcrung im  Januar war befriedigend; 
dem wie alljahrlieh in der Weihnachts- und Neujahrswoche 
eintretenden Ruckgang folgto in den niiehsten Wochen 
eine kriiftigo Steigerung der Forderung; sie betrug in den 
fiinf Wochen vóm 27. Dezember 1919 bis 31. Januar 1920
3,49 -  4,54 -  4,90 -  4,85 und 4,87 Mili. gr. t. -  Die 
Koksyersorgung war unregelmiiBig und unzulanglich; 
Vorrato waren wenig vorhanden, und die Verbraucher 
hatten Schwierigkeiten, ihren tiiglichen Bedarf zu decken. 
Die Preise waren fest, guto Mittelsorten kosteten 'etwa 
S 50.6 ab Oefen. — In  E isenerz herrschte gute Nach
frage, da einzelne Verbraucher nur noch wenig Vorrato 
hatten. Unter dem Druek der zunehmenden Nachfrage von 
hoimischen und fremden Verbraucliern — Deutschland soli 
starker Kiiufer spaniseher Erze sein — und des Fracht- 
raummangels zogen die Preise an. Wahrend im  Dezember 
die Fracht Bilbao— Middlesbrough S  27 kostete, stieg sic 
bis Mitte Januar auf S  33 bis 33. l ‘ /t und ging dann bis 
Monatsendo infolge behordlicher Ablenkung yon Schiffs- 
raum nach Spanien und denMittelmeerhafen auf <S 31 bis 32 
herunter. Der Cif-Preis der Verkiiufer war S 47 bis 48 bei 
einer Fraclitgrundlage von S  17, so daB sich der Preis 
frei Kai Tees-Hafen Endo des Monats <S 61 stellte gegen 
S 63 Mitte des Monats und S  54.6 bis 55 im  Dezember. 
M anganerz lag fest zu S  3 bis 3.2 dio Einheit cif. In  
Sehro tt war dic Nachfrage nach allen Sorten auBer GuB- 
bruch rege; dio Preise fiir schweren Stahlschrott betrugen 
£  6.15, fiir scliwereń GuBschrott^ 6.—.— In  Roheisen 
war dio Erzeugung nach wie yor ungenugend,- Betrieb und 
Versand wurden durch Wagcnmangel und Vcrstopfung der 
Eisenbahnen besehriinkt; mehrere zum Anblasen fertige 
Hoehofen konnten niclit angezundet werden. Naeh Be- 
endigung des GieBerstreika wurdo die Nachfrage sowohl 
nach GieBercieisen wio nach Hamatit auBerordentlich 
stark, da yiele GieBereien die Zeit ihres Stilliegcns nicht 

zur Anhiiufung von Koheisenyorraten benutzt hatten. 
Dio Preise wurden infolge der Eisenbahnfrachterhohung 
um & 15 hinaufgesetzt, die fur Ostkusten-Hamatit um 
S 20, fur die Ausfuhr S  5 mehr. AuBer Belgien, Frank- 
reich und Italien erhielten keine Lander Roheisen, da die 
Erzeuger die Angebote neutraler Verbraucher trotz der zu 
erzielenden hohen Preise ablehnten, um mit den zur Ycr- 

fugung stehęndon Mengen den dringendsten heimisehen 
Bedarf zu decken. In Ferro m angan  setzte sich die 
starkę Nachfrage trotz der steigenden Preise fort. Ferro- 
mangan von 76 bis 78 % , das am Anfanp des Monats 
£  27 frei Werk Inland und fob kostete, stieg im  Laufe 
des Monats auf £  28.10. Fur die Ausfuhr wurden £  30 
fob und fiir nahe Lieferung £  35 bezahlt. Die Ausfuhr 
betrug im  Jahre 1919 rd. 99 000 t gegen 65 000 in  1918.
— Die Nachfrage nach H albzeug  war weiter auBer
ordentlich lebhaft und der Yorrat an Kniippeln und Pla- 
tinen so gering, daB die Preise fortgcsetzt stiegen. Die 
Verbraucher waren nieht in der Lage, sich ausreichende 
Mengen zu yerschaffen, und die Werke hatten bereits 
Anfragen fur das letzte Vicrtel des Jalires yorliegen. Der 
allgemeine Preis von £  19.10 am Ende des Monats wurdo 
yielfach um S  30, 50 und 100 iiberboten. Yon zahlreiehen

amerikanischen Angeboten wurde berichtct, u. a. gomisch- 
ten Mengen von 2- und 4-Zoll-Knuppeln zu £  18; doch 
sehienen die yerfugbaren Mengen und dio Liefcrfristen 
ungenugend, um den heimisehen Markt zu storen. Von 
einem groBcren in  Now York abgeschlossenen Geschśifte 
in  Kniippeln wurdo boriclitet; die Steel Producers Export 
Corporation soli von der franzosischen Regierung uber 
130 000 t Knuppel fiir 5 M ili. S gekauft haben, dio in  
Amerika hergestellt und yon Frankreieh fiir Kriegszwecke 
gekauft waren, nach dem Waffenstillstand jedoch uber- 
flussig wurden. — In  Fertige isen und  S tah l war das 
Geschiift zu Bcginn des Jahres etwas ruhiger, da dio 
Werke sich nicht binden wollten, ehe die neuen Preise 
festgesetzt waren- Die Nachfrage war indes wahrend des 
ganzen Monats sehr reichlich und die Werke liabcn Auf- 
triige fiir Monate in  den Bucliern. Dic um die Monats- 
mitte infolge Erhohung der Frachten erfolgto Preis- 
stoigerung hatte keinen EinfluB auf das Geschaft; die 
Kiiufer wurden yielmehr noeh hohere Preise anlegen, 
wenn sio nur Wato crhalten konnten. Besonders stark 
waren dio Werke mit Auftragen fur Sehiffbau besetzt; 
Schiffsplatten, die Endo des Monats £  23.10 kosteten, 
waren kaum zu haben. Bisenbalinoberbaustoffe und Bau- 
eisen waren ebenfalls lebhaft gefragt, sowohl im  Inlando 
wie fur dio Ausfuhr. Schwere Sehienen kosteten Ende des 
Monats £  18.15 gegen £  17.10 am Anfang, Trager £  19.10 
gegen £  18.5. Die schottischen Tragerwerke kiindigten 
an, daB alle unerled’gten Auftrage mit Preisklausel £  1.5 
mehr kosteten. Schwarzbleche waren lebhaft gefragt, da 
auch die Nachfrage des Austandes, namentlich aus dem 
Ostcn, sehr groB war, doch waren Geschafte tatsachlich 
unmoglich seibst zu dcm Preiso von £  32. Der Preis fiir 
Bandeiscn und Rohrenstreifen B tie g  um £  2 auf £  27.10. 
Der Markt in Wei Bblechcn machte weitere Fortschritte, 
die Werke sind auf langere Zeit ausyerkauft und waren 
nicht geneigt, Auftrage auf Lieferungen im  dritten Yiertel
jahr anzunehmen, obwohl einige Geschafte zu S  70 Lie
ferung Juli/Septcmber durch Handler zustando kamen, 
wahrend die Werke schon S  72 fob forderten (gegen
S 46 bis 48 im  Dezembcr und S 12.9 vor dem Kriege). 
In  ye rz in k ten  B lochen herrschto weiter Knappheit, 
so daB nur klcinere Mengen zu £  48 bis 50 gegen £  3!) 
bis 41 im  Dezember zu erhalten waren. Die Nachfrage 
aus Indien und Sudamerika war auBerordentlich.

Dio Anfang Januar und Fcbruar giiltigen Preise 
stclHcn sich wio folgt:

1. Januar 
1920 

S d

5. Febrnar 
1920 

S d

Roheisen:
Cleveland-GieBereieisen Nr. 1 . . 167.6 182.6

„  -GieBereieisen Nr. 3 . . 100.- 175.-
,, -Puddclroheisen Nr. 4 . 160-.- 175.-

Ostkusten-Hamatit . . . . . . 200.- 220. -
Eisen:

Stabeisen, gew. Qualitat . . . . 460.- 485.-

„  markiert (Staff.) . . . 510.- 540.-
Winkeleisen.................................... 470.- 495.-

T-Eisen bis 3 Zoll . . . . . . . 480.- 505.-

Stahl: England und Wales:
Knuppel, w e ich ............................ 340.- 410.-

Platinen, W a llise r........................ 340.- 400.-

Sehienen, 60 Pfd. und mehr . . 350.- 375.-

Laschen und Unterlagsplatten . 385.- 475.-

T rag e r ............................................ 305. — 390.-

W in k e l............................................ 365.- 300.-

Rund- u. Yierkantstabe, groBo . 397.6 500.-

„  „  ,, klcino . 430.- 540.-

Flachę Stabc unter 5 Zoll . . 430.- 450.-

Schiffs- und Behiilterbleche. . • 430.- 470.-

ICesselbleche.................................... 480.- 560.—

Schwarzbleche Nr. 2 4 ................ 000.- 760.—

45
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II. FRANKREICH . — Dio franzosisehe Eisenindu- 
strie hat fortgesetzt gegen die gleichen, seit Monaten 
lierrsehenden Schwierigkeiten — Verkehrsnoto und star- 
ken Mangel an Brennstoffen — zu kiimpfen. Dor Monafc 
Januar brachte darin keine Besserung, sondern eher eine 
Yerschiirfung der Lage, da auch die Schiffahrt durch das 
Hochwasser stark behindert war. Von der durch die 

Kammer geneh migten Erhohung dor Gutcrtarife um 
115%  — die erst einmal im Marz 1918 um 25 %  erhoht 
waren — erhofft man zwar eine guustige Wirkung aut die 
Behebung der Ver kehrssch wierigke i ten; doch durfte sich 
m it Riicksicht auf die schlechte geldliche Lage der Eisen- 
bahngesellsuhaften demniiehst eino neue Rcgclung der 
Tarife ais notwendig erweisen. Neben der Verkehrsnot 
berrschte in der Berichtszeit auBerordentlich starker 
Mangel an Brennstoffon, dessen Folgę zahlroicho Be- 
triebseinschrankungen und -einstellungen waren.

Yon 22 Bergwerksgesellschaften konnte nur eine ihre - 
Forderung1) im  abgelaufenen Jahre umetwa l MIII. tver 
mehren, bei allen anderen btieben dio Ergebnisse gegen
uber dem Jahre 1918 zuruek. Die Arbeiten zur Wieder- 
herstellung der zerstorten Kohlenzechen im  Norden 
gehen ebenfalls nur langsam yorwarts. 7,um Auspumpen 
der Sehiichto sollen 45 Pumpen notig sein, die taglich 
900 000 cbm Wasser hebon konnen, und auf 100 Mili. cbm 
werden die auszupumpenden Wassermengen geschiitzt. 
Damit die Skarpę und Deule, dic daś Wasser aufnehmen, 
nicht unter standigem Hochwasser leiden, sollen Dilmme 
und Schleusen gebaut werden. Mit einer starken Ver- 
mehrung der Kohlenforderung. im  Norden durfte also 
yorliiufig nicht zu reehnen sein. Rettung aus dieser 
Kohlennot erhofft man deshalb immer wieder von den 
deutsehen Lieferungen auf Grund des Friedensvertrages. 
Fiir Januar, soli Belgien 100 000 t Kohlo zugesagt haben. • 
Die Abgabe fur Industriekohle, die seit 1. September yon 
den Zeehen mit 15 Fr. f. d. t  fur den Staat in eine Aus- 
gleichskasse abgeliefert werden muB, wurde ab 1. Januar 
auf 45 Fr. erhoht; der Preis fur Industriekohle stellt sieli 
auf etwa 105 b:s 115 Fr. Die amtlfchen Koks preise fiir 
das erste Vierteljahr betragen fiir Ruhrkoks, der jedoch 
ausschlieBlich fur den Osten, Meurthe et Moselle, be
stimmt ist, 140 Fr. f. d. t Wasssrbdlig oder Sierck, wah
rend der sonstigo (englische) Koks 1G0 Fr. frei Wagen 
franzosisehe Grenze oder Ilafen kostet.

E'ne Steigemng der Roheisoncrzcugung war nicht 
moglich, da die Hochofenwerke die notigen Roh- und 
Brcnnstoffe nur unregelmaBig und in ungenugender Menge 
erhielten. Von der Roheisenknappheit wurden besondets 
die 12- bis 13 000 GieBereien des Landes botroffen, die 

yielfaeh zu Bstriebseinstellungen gezwungen waren und 
zudem daruber Beschwerde fikhrten, daB trotz des im 
Lande hemchenden Rohoisenmangels die lothringischen 
Hochofen Roheisen ausfiihrten, sogar (!) nach Deutsch- 
land, und die der Normandio nach England. Ende 1919 
waren im Bezirk Meurthe et Moselle von 86 Hochofen nur
16 unter Feuer, dereń Monatserzeugung auf rd. 50 000 t 
geschatzt wurde. Dio duroh Erhohung der Frachten und 
Kokspreise vermehrten Gestehungskosten veranlaCtrn das 
Comptoir de Łongwy, die Preise fiir GipBereieisen Nr. 3 
von 330 bis 340 Fr. im  Dczember auf 380 bis 400 Fr. im 
Januar zu erhohen. Hamatit stieg von 430 bis 450 Fr. 
im Dezember auf 520 b'S 540 Fr. im  Januar. Wegen der 
Unbestandigkeit des Marktes lehnten die Hiitten Preis- 
angebote fur Februar- und Miirzlieferungcn ab.

Die Stahl- und W alzw erke waren m ;t Auftragen 
uberhauft und nicht in der Lago, dem dringenden Badarf 
ihrer Abnehmer, die nach Preisen kaum fraiten, auch nur 
annahernd zu entsprechen. Die starkę Nachfrago er- 
streckte sich auf alle Sorten ron Walzeissn. Neue Ge- 
sehafte konnten nur bei Bewilligung ausgedehnter Liefer- 

fristen ubernommen werden. Dio Preissteigerung fur 
Brenn- und Rohstoffe fiihrte auch hier zu betrachtlichen 
Preiserhohunsren. Die Firma Schneider & Co. in Creuzot 
kfmi|:s!t<* nm 10. Januar durch Rundschreiben eine Er

hohung der Preise fur gewohnlichen Stahl in Staben um 
150 Fr. und fur Spezialstiihle um 250 Fr. f. d. t an, ferner 
Erhohung der Aufpreise auf das Vierfaeho (seither Drei- 
faehe) der am 2. Januar 1913 giiltigen Notierungen, und 
zwar nur fur Januarlieferungen; diei Preise fur Februar 
sollten spater mitgeteilt werden. Ais. Grund wurde die 
bedeutende Verteuerung der Rohstoffe und die Verminde- 
rung der Erzeugung infolge ungenugonder und unregel- 
maBiger Versorgung m it Brennstoffen angegebon. Das 
Comptoir sit6.'urgique de France folgte mit Preiscrhohun- 
gen um 125 Fr. f. d. t fur Halbzeug und um 150 Fr. fiir 
Triiger und Schienen. Fur Bleche wurde ein Grundpreis 
von 1050 Fr. festgesetzt. Dio erhohten Preise sollen auf 
alle Sendungen wahrend des ersten Yierteljahres, ein- 
sehliefllich der bis 1. Januar noch nicht crfolgten Liefe
rungen auf fruhere Absehlusse mrt Preisklausel, anwendbar 
sein. Die neuen Gnindpreise stellten sich demgemaB fur 
Halbzeug auf 650 Fr. (im Dezember 525 Fr,), fur Trager 

auf 850 (750) Fr., Schienen S80 (730) Fr. und Bleche 1050 
(900) Fr. Dabei war Walzgut kaum zu haben und das 
Comptoir des Tóies lieB Mittc des Monit* wissen, daB 
Bleche von 3 mm und nrjhr bei den franzoiischen Werken 
gegenwartig nicht auf Lager wiiren. — Die weiteryer* 
arbo itende  In d u s tr ie , besonlors die fiir die Verkehrs- 

gesellsehaften und den E/sen- und Sohiffbau arbeitende , 
war ebenfalls auBerordentlich stark beschiiftigt.

Die Preise des Vcrbandes der Pariscr Elsenhiindler 
(+  36 Fr. Oktroi f. d. t)'stelltcn sich Ende Januar, ver- 
gliehen m!t den be>den Yormonnten, etwa folaendermaRen:

End« No- 
vcmber 
f. d. t 
Fr.

Ende De
zember 
f. d. t 
Fr.

Ende 
Januar 
f. d. t

Kr.

9UU 95U 1050
U-Eiscn . . . . . . . . 950 1000 1100
Stabeisen 1. K l................. 8S0 950 1050
W inke le isen .................... 880 950 1050
Bandeisen........................ 1000 1100 1200
Bleche, 5- mm und mehr 1000 1050 1230

4 1030 1080 1260
3 10G0 1100 1290

.. 2 y2 „ „ 1130 1180 1400
2 1150 1200 1420

1250 1330 1550

J ) Vgl. S t. u . E . 1920, 12. Febr., S .237 .

I I I .  BELGIEN . — Die belgische Eisen- und Stahl- 
industr'0 litt unter der allgemeinen Brenn- und Rohstoff 
knappheit. Die K oh len fo rderung  war infolge der seit
1. Dezember eingetretenen Verkurzung der Arbeitszeir 
auf acht Stunden sowio infolge des vom 11. bis 20. Januat 
dauernden Bergąrbeiterausstandes im  Becken von Char- 
leroi boi der gleichen Auzahl Arbeitstage im Dezember 
um uber 8 %  niedriger ais im  Noyember; dabei war die 
Arbeiterzahl m it 157 711 Mann noch um 2,6 %  hoher ais 
im  Vormonat. Im  Bscken von Charleroi wurden 172 000 t 
weniger gefordert ais im  Noyember, im  Liitticher Bezirk 

36 000 t mehr. Die belgisehe Jahreserzeugung an Kohlen 
stellte sich auf rd. 18% Mili. t  gegen 13,9 Mili. t  im  Jahre 
1918 und 22,8 Mili. t im Jahre 1913. Im  zweiten Halb- 
jahr wurden rd. 10 Mili. t  Kohlen gefordert gegen 6,3 Mili t 
in  der Vergleichszeit 1918. In  den einzelnen Monaten des 
Jahre? 1913, yerglich^n m it der durclisehn’ttlichen Monats- 
ffcrdcrune 1913 (==100 %), wurden die in der nao’istehen- 
den Zahlentafel ange_eb.>nen Mengen Steinkol.len ge
fordert.

Die Koksrersorgung der Hiitten war immer noch 
sehr mangelhaft, da die etwa 50 000 t, die das Land zurzeit 
monatlich erzeugt, fiir einen ergieb;gen Betrieb der Hoch
ofen nicht genftgten. Die in Deutsehland gekauften Mengen 
Koks, die auf Kalinen unterwegs waren, wurden durch 
das Hochwasser beinahe 14 Tago aufgehalten. Dazu trieb 
ein Kahn an die Schleuse, die b?i Herstal den Kanał 
Liittich —Maastricht m it der Maas verbindet, zer- 
triimmerte diese teilweise und kenterte vor dem Sclileusen- 
tor, so daB alle Kokskahne vOn Westfalen nach Ougrśe,
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Kohlen forderung

Monate
In 

1000 t

In  %  der 
durch- 
scbnltt- 
lichł*n 

Monata-
forderunp

d. J . 1918

Monate
ln 

1000 t

in  %  der 
dur>h- 
s«*hnitt- 
Ilchen 

Monats- 
furderunę 
d. J  1913

Januar 1238 65 Ju li 1 65$) 87
Fcbruai 1276 67 August 1 574 83
Marz 1434 75 Sept. 1 685 88
April 1504 79 Okt. 1 885 98,6

Mai 1583 83 N o t . 1 692 S8
Juni 1467 77 Drz. 1 549 81

l .  Halbj 8502 75 2. Halbj U) 044 95

Seraing usw. festgehalten wurden. Dic Kokslieferungen 
auf dom Bahnwego haben zwar begonnen, aber die Be- 
muliiingcn der Eisenbahnyerwaltung wurden durch den 
Mangel an Wagen und besonders Łokomotiren sehr be- 
eintriichtigt. Infolgedessen waren die den Hutten zur 
Verfugung gestellten ICoksmengen durehaus unzuroiehend, 
so daB zum Anblasen fertigo Hoehofen nieht in Gang 
gesetzt werden konnten; einzelnc Hoehofen mufiten wegen 
Koksmangel auf langere Zeit gcdiimpft werden, um einen 
Koksvorrat fiir oinen regelmaBigen Betrieb auf nennens- 
werte Zeit zu samineln. In  der Versorgung m it Eisenerz 
trat eine Besserung ein, da die franzosische Regierung 
das im  Dezember erlassene Ausfuhrrerbot fur Eisenerzo 
wieder aufhob. Frankreich erwartet dafiir oino bessere 
Belieferung von Kohlen guter Beschaffenhoit seitens Bel- 
giens. In  der zweiten Halfto des Monats wurde dio e" 
wartete Preiserhohung fur Brennstoffo vom Ministerium 
bekanntgegeben; sio betragt fiir Kohlen 0,50 bis 10 Fr. 
je nach Giito, fur Koks 20 bis 25 Fr. Kohlen kosten je 
nach Sorte 91 bis 101,50 Fr., gciwohnlichcr Koks 105, 
halb; gewaschener 115 und gewasehener Koks 135 Fr. 
Dieser Preissteigerung der Brennstoffe waren die ĘiŁen- 
erzeuger bereits z u T O r g e k o m m e n , zumal da dio Unmog- 
lichkeit, dio E sengewinnung zu vermehrcn, und dio seit 
Monaten iiberaus starko und boi weitem nicht zu be- 
friedigende Nachfrage an sich zu Preiserhohungen An- 
reiz gab.

Die schwacho Roheisen- und  S tah lcrzeugung  
wurdo im  Januar durch das Hochwasser noch weiter be- 

eintraehtigt, da die meisten Werke an den Ufern der Mass 
und ihrer Nebenflusso Sambre und Ourtho liegen.' Die 
Preise fiir Roheisen stiegen infolge seiner Knapplieit von 
Woche zu Woche; GieBereieisen, das im  Dezember 300 bis 
400 Fr. stand, stieg b:s Ende Januar auf 550 bis 600 Fr., 
Thomasroheisen kostete Endo des Monats etwa 600 Fr. — 

i In W a lze rzeugn isse  n war der Bedarf auBerordentlich 
umfangre'cli,und die Werke, die auf Monate hinaus besetzt 
B in d , hielten m it Auftragsannahmcn zuruck. Die Preiso 
stiegen deshalb im  Laufe des Monats ganz betrachtlich: 
Trager kosteten Anfang des Monats etwa 800 Fr. (gegen 
550 Fr. im  September v. J.), Schienen 850 (600) Fr., 
Stabcisen 850 (600) Fr. und Grobbleche 900 (700) Fr.

Roheisen-Vsrband, G. m. b. H., Essen-Ruhr. — In der
H aup tye rsam m lung  vo'm 26. Februar 1920 wurde be- 
echlosson, trotz der inzwschen weiter gestegeiien Selbst
kosten dio fur deń Monat Februar festgesetzten Roheisen- 
Verkaufspreise auoh fur den Monat Marz unveriin-  
dert zu lassen bis auf die durch d  e lOÓprozentige Fraeht- 

orhohung bedingten Zuschlago. Der Vcrb,ind behalt sieh 
vor, entsprechende Aufpreise emtreten zu laason, falls die 
surze;t gult'gen Kohlen- und Kokspreise ab 1. Marz eine 

Erhohung erfaliren.

Eine AuBenhandelsstelle fiir die Eisenwirtschaft. —
Das Roichsw-rtschaftsm n:sterium hat in einem Rund- 
schreiben der E'sen:'ndustrie m;tgeteilt, daB unerwunsc-hte 
Vorkommn’.sse in der Handhabung der Ausfubrgenehmi-

Am Monatsendo wurden, verglichon m it Dezember, etwa 
folgendo Preise gefordert und bezahlt:

Fiir die Tonne ln  Fr.

Ende Dezt-mDer! Ende Januar

1019 1920

GieBereiroheisen . . . 300-400 550 —600
Roh b ło c k o ................ 015 690-700
Yorgewalzto Blocke . 675 760
K n i ip p e l ..................... 700 787-790

P la t in e n ..................... 750 835-840
Trager ......................... 800 900-950

S ch ienen .................... 825 -850 900

Stabeisen ................- 800-850 900
Grobb leche ................ 1 900 1000

Von seiten der belgischen Staatsbahnen wurdo eine 
neue Lieferung auf Eisenbahnwagen ausgeschrieben, und 
zwar 15 000 Kohlenwagen, 3000 flacho Wagen und 2000 
Paekwagen, dic bei 23/4 t Eisenvorbraucli auf den Wagen 
insgesamt oinen Bedarf von etwa 55 000 t IJ-, Wiukel- 
und Formeisen darstcllen diirften.

Das Ausfuhrgeschaft war bei der Unmoglichkeit, 

auoh nur der inlandischen Nachfrage zu genugen, ruhig, 
obwolil besonders nach den Landcrn, dereń Wcchselkurs 
im  Verhaltnis zum belgischen Franken giinstig steht, 
erlieblich hohere Erlose zu erzielen waren ais im  Inlande. 
Vcrschiodone groBo Werke sollen die Ausfiihrung alter 
Ausfuhrabschliisse, die vor dem 1. Oktober zu yerhaitnis- 
inaBig niedrigen Preisen getatigt waren, abgelehnt haben.

Die nachstehende Zahlentafel gibt einen Uebcrhliek 
iiber den A uB enhandel Bo lgiens an E :sen und Stahl, 
sowie Brennstoffen und Eisenerz in  den Jahren 1913 uud 
1919:

ln  1000 t

Einfuhr Ausfunr

1913 1919 1013 lu li)

Roheisen . . . 578,4 233,0 16,8 10,2

Alteisen . . . . U 0.6 68.0 152.8 12,1
Halbzeug . . . 81,5 140.2 153 9 2.4

Trager................ 1,7 9,5 95,3 9,0

Schienen. . . 8,6 21,6 164,6 1,7

Stabeisen . . . 48,4 35,4 (549,0 75,0

Bleehe................ 24,2 10,7 196,0 26,6

Draht ................ 63,5 3,3 54,8 16,5

Rohren . . . . 15,5 1,0 2,9 0,3
Rollendes Eisen- 

bahnmaterial. 6,2 3,1 131,3 2,4
Nfurel tt. SMfte . 0.9 0.4 43.S 5,6

K senerz . . . . 7085,0 725,0 728,0 15,b

K o h le ................ 8S74.0 123,9 9944,0 3412,0
K o k s ................ 1128,1 7,1 1119,5 282,0
Brikctts . . . . 4 66,0 — 643.0 357.0

gungen bei der Zentralstelle der Roheisen:ndustrio es n o t 

wendig machen, moghchst sofort eine AuBenhandels- 
s te llc  fiir die E senw irtscha ft im  S nno der y e r o r d 

nung vom 20. Dez. 19191) zu errichten. Die neue AuBen
handelsstelle, d e ais yorliiufiger AuBenhandels.AusschuB 
i n s  Leben t r . t t ,  s o l i  nach B l d u n g  d e s  S e lb s tT e r w a ltu n g s -  

korpers fur d'e E sen schaffende Industrie, also des E sen- 
w irtscha ftsbundes  in  Dusseldorf, auf deseń iiher- 
gehen. Der Arbeitsausschufi der neuen Stelle w rd s:ch zu- 
sammensetzen aus Erzeugern, Unterpeh mern, zwei Han- 
delsunternehmern, sechs Verbraucher-Unternehmern u n d  

ebenf-o viel Arbeitnehmem a u s  diesen Gruppen. Die bisher

‘ ) VgL S t. u . E . 1920, 22. J a n ., S. 131.
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schon bestehenden Zentralstellcn fur die Ausfuhr von 
Roheisen, Blechen und Rohren werden der neuen Aufien- 
liandelsstelle ais Preisprufungsstclle angegliedert werden. 
Dic Gesuche fur Ausfuhrbewilligungen sind an die bis- 
lierige Stelle zu richten. Sie werden, soweit sie befurwortet 
sind, dieser neuen AuBenhandelsstello zur Entselieidung 
yorgelegt. Der Kommissar des Rcichswirtschaftsmniste- 
riums beim Deutschen Stanlbund iliuB zu allen Sitzungen 
des yorlaufigen AuBenliandelsstellen-Ausschusses einge- 
laden werden. Ihm  steht gegeniiber den Gesuchen das 
Einspruchsrecht zu.

Errichtung einer deutschen Kohlenkommission in 
Essen. — Durch eino V crordnung  der Reiehsregierung 
vom 14. Februar 1920ł) ist zur Durchfuhrung der von 
Deutschland auf Grund des Friedensyertrages zu be- 
wirkenden Lieferungen yon Kohlen und Kohlcnnebełi- 
erzeugnissen beim Rcichsministcrium fiir Wiederaufbau 
und unter dessen Aufsicht eine besóndere Stelle m it der 
Bczeichnung „Deutsche. Kohlenkommission in Essen“

') iteichs-Gesetzblatt 1020, Nr. 34, S. 235/6.

erriehtet worden. Die Ausfuhrungsbestimmungcn zu der 
Verordnung werden vom Rcichsminister fur Wiederaufbau 
und dem Roichswirtschaftsministcr erlassen.

FriedensschluB und Kriegsende im Slnne rechts- 
geschaftlicher Erklarungen. — Durch eine V erordnung  
der Reiehsregierung iiber dic A uslegung  der Begriffe  
Friedensseh luB  und  Kriegsende im  S inne rechts- 
gesch iift lichcr E rk la rung en  vom 14. Eebruar 19201) 
wird bestimmt, daB ais Zeitpunkt des Friedensschlusses 

oder der Beendiguńg des gegenwiirtigen Krieges der 
10. J a n u a r  1920 anzusehen ist.

Achtstundentag in Polen. — Durch ein Gesetz ist in 
Polen die Arbcitszeit aller Arbeiter, dic in der Industrie, 
im  Bergbau, im  Handelsyerkehr oder in anderen Unter- 
nehmungen beschaftigt werden, ohno Einrechnung der 
Ruhepausen auf hoehstcns acht Stunden am Tage fest- 
gesetzt worden. Am Sonnabcnd darf dic Arbcitszeit 
sechs Stunden und in der Woche 46 Stunden nicht uber- 
sehreiten.

*) Keielra-Gcsetzblatt 1920, Nr. 35, S. 237/8.

Yerstaatlichung des Kohlenbergbaus auf Umwegen?

Schon vor dem Kriege und wahrend desselben war 
cs eine standige Forderung der sozialisfcischen und „sozial 
interessierten" Kreise, die Kohlenwirtschaft reichsgesetz- 
lich zu regeln und der Allgemeinheit moglichst weitreichen- 
den EinfluB auf Forderung, Absatz, Preise, Lohne und 
GehaUcr im  Bergbau einzuriiumen. Unter dem Drucke 
von links begannen im Fruhjahr 1918 scitens der Regie
rung dio Erwiigungen iiber die Erage, wic in der Kohlcn- 
wirtschaft unnotige Zwischenglieder ausgeschaltet und 
dadurch einerseits die Preise niedrig gehalten und ander- 
scits dem Reicho vermehrte E nnahmcn zugefuhrt werden 
konnten, Erwiigungen, dic naeh dem Umsturz im November 
1918 von der Sozialdemokratie in ycrschiirfter Form auf- 
gcnominen wurden. Insbesondere wurdon die radikalcn 
Arbcitermassen von einem wahren Sozialisierungstaumcl 
ergriffen und forderten sozusagen die Ueberfiihrung der 
gesamten deutschen Wirtschaft in Gcmeinbesitz, d. h. 
nach ihrer besonderen Auslegung dieses Begriffs, in den 
Besitz des Proletariat?. Die Regierung gab aus Furcht 

-vor der StraBe dem stiirmischen Drungen naeh und lcun- 
digte durchgreifende Mafinahmen zur Sozialisierung der 
hierzu „reifen" Unternehmungen an. Ais reif erschienen 
aber yor allem der Bergbau und dic schwere Eisenindustrie, 
denen man dann auch besóndere Aufmerksamkeit nach 
dieser Richtung schenkte. AHerdings sah sieh die Regie
rung ba!d gezwungen, crhebliche Mengen Wassers in ihren 
Sozialisierungswein zu gicBen. Aus dem sozialdemokra- 
tischen lager melirten sieh die St nimen, daB dio Soziali
sierung augenblicklich in dem ge woli ten Umfange Unsinn 
und undurchfuhrbar sei, und den gleichen Standpunkt 
nahm ein von der Regierung eingesetzter AusschuB ein, 
der die Frage der Sozialisierung deś Kohlcnbergbaues 
prufen solltc1); die anfangs ?o umfassend gcdacliten Sozia- 
lisiemngsplane wurden daher yorlaufig auf eine bessere 
Zeit yerschoben. Der §2 Abs. 1 des Sozialisicrungsgeset7.es 
yom 23. Marz 1919 beslinmite nur2), daB da-. Reich be- 
fugt sei, im Wege der Gesetzgebung gegen anjemessene 
Entschiidigung fur eino Yergesellschaftung gceignete wirt
schaftliche Untcrnehmungcn, insbesondere solche zur Ge- 
winnung von Bodensehiitzcn und zur Ausnutzung von 
Naturkraften, in  Gemeinwirtschaft zu uberftihren. Yon 
diesem ihm zustohenden Rechte hat das Reich bisher nur 
der Elektrizitatswirtschaft gegeniiber Gebrauch gemacht 
im  Gesetz yom 31. Dez. 1919, das e:” tes Sozialisie- 
rungsgcsetz ist*). Dagegen fallen dio Gesetze iiber die

J) Vs>l. St. u. E. 1919, 20. Marz, S. 310/12 ; 27. Marz,
S. 342/3.

2) Vgl. St. u. E. 1919. 3. April, S. 367.
3) Ygl. St. u. E. 1920. 5. Febr., S. 207/8.

Regelung der Kohlenwirtschaft vom 23. Milrz 19191) und 
dio Regelung der Kaliwirtschaft yom 24. April 1919 nicht 
unter diesen Begriff, denn hier handelt es sieh nur um 
eine offent.liche Bewirtsehaftung, insbesondere um die 
Rege'ung des Absatzes.

Neuerdings scheint dio Regierung nun ihren bis- 
herigen besonnenen Standpunkt in der Frage der Soziali
sierung des Bcrgbaucs aufgegebcn zu haben; denn das 
Reichswiitschaftsministerium beabsiehtigt nach mchrfach 

durch die Presse gegangencn Nachrichten, den Kohlen- 
bcrgbau auf Umwegen, gewisscrmaBen ,,hintenherum“, 
zu sozialisieren. Und zwar ist dies Vorgehen folgender- 
maBcn gcdacht: Nach den Ausfuhrungsbestimmungcn 
zum Reichskohlengesetz kann der Reichswirtschaft-’- 

minister dio yom Reichskohlenverband festgesetzten 
Brennstoffycrkaufspreiso nach Anliorung des Reichs- 
kohlenrats und des Reichskohlenverbandes beanstanden 
und herabsetzen. Er hat es bisher stets abgelehnt, Preis- 

erhohungen zuzustimmen, die auBer dcm Ausgleich fur 
Lohnerhohungen und fur Verteuemng der unmittelbaren 
Sclbstkosten noch dio Mittel bereitstellen soli ten, die fiir 
Ersatz- und Erncucrungsbauten der im Kriege stark yer- 
brauchtcn Betriebsanlsgcn der Zechen erforderlich sind. 
Wahrend jedes andere industrielle Werk ohne weiteres, 
entsprechend'den Bestimmungen des RGB., derartige 
Aufwendungen uber Gewinn- und Verlustkonto bucht, 
sie also ais Bctricbsausgaben behandeit, die entweder aus 
den laufenden E :nnahmen oder aus fur solche Zwecke yor- 
genommenen besonderen Ruckstellur.gen aus dem Gewinn 
bestritten werden, stellt sieh das Rcichswirtschaftsministe- 
rium den Zechen gegeniiber auf den Standpunkt, daB es 
sieh bei diesen Aufwendungenfur Ersatz-und Erncuerungs- 
bauten um Mittel fur Neuanlagen handelt, die nicht ais 

Betriebsausgaben angesehen werden konnen und deshalb 
nicht durch erhohte Einnahmen bescliafft werden durften, 
sondern yielmehr durch Inanspruchnahme yon Krcdit. 
Die Allgemeinheit- konne derartige Aufwendungen in den 
Kohlenpreisen nur tragen, wenn ihr fur dio so erbrachten 
Gelder eine B e te iligung  am  deu tschen  Bergbau 
e inger iium t werde. Wie diese Form der Beteibgung 
im cinzelrien gedacht ist, gelit aus nachstehenden 10 Lei t- 
sa tzen  heryor:

1. Die Mittel fiir Eifaiz-, Erneuerunps- und Er- 
weiterungsfcnutcn und Anlagen in den bestehenden 
Kchlont< rgwerken zweck? Steigerung der Kohlenfordc- 
rung werden durch Erhohung der Brennstoff-Yerkaufs- 
preise aufyebracht.

Ygl. S t. u. E . 1919, 3. A p r il, S . 307/8.
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2. Zu diesem Zwecke ist fiir jede geforderte Tonne 
Kohle m it Ausnalime derjen:gen Kohlen, uber die im 
Zechenselbstyerbrnueh yerfugt wird, ein festzusetzendcr 
Betrag dureh dic Syndikate von den Bcrgwcrksbesitzern 
einzuziehen oder von den Syndikaten einzubehalten.

3. Die auf diese Weise aufgebraeliten Mittel sind 
yon den Syndikaten an eine vom Reichswirtschafts- 
juiinister zu bestimmende Stelle abzufiihren und von 
dieser zur Yerfiigung a) des Keichskohlcnvcrbandcs oder
b) einer neu zu schaffenden Rechtspersonliclikeit zu 
halten, in deren Vermogcn die Betriigc iibergehen.

4. Bleibt der Reichskohlenyerband Rechtstragcr, 
so ist cr bei der Verwaltung und Verfugung iiber dio 
Gelder nach MaBgabo festzustellender Grundsiitzc an dio 
M.twirkung eines Kuratoriums gebunden> das yon dem

’ ReicliBkolilenrate gebildet und dessen Yorsitzender yom 
Reichswirtsehaftsminister ernannt wird.

5. Die Gelder sind auf Antrag fur die zu 1. ge- 
dachten Zwecke an einze'no Kohlenbergwerksbesitzer 

unter folgenden Bedingungen auszugeben: Fur dio Her- 
gftbe ist zu fordern entweder a) ein dem Sachwcrte der 
Einlage entsprechendes Miteigentumsrecht am Berg- 
werksunternehmen unter entsprechender Betoiligung 
am Gewinn oder b) eine ordnungsmaBige Vcrzinsung 
und Tilgung. Ein Miteigentumsrecht mi: Betoiligung 
am Gewinn muB auf Verlangen des beim Reicliskohlen- 
yerband zu bildonden Kuratoriums oder dea neuen 
Rechtstriigers gowiihrt werden.

0. Erfolgt die Hergabe des Gcldcs ais Darlehn, so 
gilt im oinzelnen: a) Grundsatzlicli iib e rn im m t jeder 
Bcrgwerksbcsitzer Gelder bis zu demjenigen Betrage, 
<ler seiner Einzahlung zu 2. entspricht. Innerhalb dieser 
Summo erfo lg t die Ausgabo bis zu 50 %  der E in 
zahlung ohne weiteres, daruber hinaus gegen den Nach - 
weis, daB die yorher entliehenen Gelder auch wirklich fur 
Ersatz-, Erneuerungs- und Erweiterungsbauten und An- 
lagen innerhalb des Kohlcnbergwerks yerwandt worden 
sind. Wie dieser Nach weis zu erbringen ist, bleibt fest- 

! zusetzen. b) Die Herausgabe von Geldern uber den ge- 
nannten Betrag hinaus (zu 2) darf nur nach besonderer 
Gcnehmigung des Kuratoriums erfolgen. c) Dio Ver- 
zinsung hat mit 3 % , dic ctwaige Tilgung in besonders 
festzusetzendcr Weise zu erfolgen. Jede Ausnahme 
bedarf der besonderen Zustiminung des Kuratoriums.
d) Der Reichskohlenyerband hat yon jeder Gewahrung 

yon Mitteln dem zustandigen Syndikate Mitteilung zu 
machen. Die Syndikate mussen halbjahrlich uber d'e 
Yerwendung der ihren Mitgliedern geliehenen Gelder 
dem Roichskohlcnverbandc, dieser dem Reichskohlen- 
rate, bericliten.

7. Das zu gowahrende Miteigentumsrecht, ebenso 
dio Beteiligung am Gewinn hangt nach Art und Umfang 
von der Organisation wio von dem gesamten Aufbau 
des Bergwerksunternehmens ab und muB unter an- 
gemessener Bcrucksichtigung der im  X.Tnterneh men be- 
reits friiher angelegten Werte im  einzelnen Ycrcinbart 

werden.
8. Der Reichskohlenyerband und der Reichskohlen- 

rat sind jeder Zeit befugt, die Yerwendung der Gelder 
an Ort und Stelle nachzuprufen.

9. Fur die zu 1. gedachten Zwecke diirfen in  Zu- 
kunft von den Kohlcnbergwerksbesitzern Mittel auf 
anderem Wege ais durch die Inanspruchnahme der hier- 
nach bereitstehenden Mittel von dritter Seite: nicht be- 

schafft werden.
10. Allo Mittel, welche dureh Gewinnbeteiligung 

oder dureli Verzinśung und Tilgung aufkommen, mussen 
gesondert yerwaltet und in der Regel nur zur Erschlie- 
Bunz neuer Kohlenfeldcr yerwandt werden.

Das Ganze ist, wie gesagt, eine Sozialisierung des 
Kohlenbergbaucs hinter den Kulissen, seine Yerwirk- 
lichung wurdo dio Uebe.rfuhrung der gesamten Kohlen- 
bergwerke in  Gemeinbesitz innerhalb kurzester Frist be- 
douten. Die Oeffentlichkeit hat daher alle Ursachc, sich 
mit den Absichten der Rcgierung aufs genaueste yertraut

zu machen, denn wer burgt daftir, daB der diesmal dem 
Bergbau zugedaehte Streich nicht in Kurze auch einen 
anderen Industriczweig trifft 1

Die Gewahrung hoherer Kohlenpreisc zum Zwecke 
des Ausbaues und der Ausbesserung der Schaehto und 
Anlagen ist ais forderungssteigerndes Mittel eino Notwen- 
digkeit, und der EntschluB der Rcgierung wiiro daher 
freudig zu beąriiBen, wenn bei dcm Piane der PferdefuB 
nicht zu deutlich herausschaute. Die I^itsiitze bestimmen, 
daB die durch dio Proiserhohung aufgebraeliten M.ttcl an 
eine besondere Stelle abgeliefert und von dieser dem Reichs- 
kohlcnyerband oder einer neu zu schaffenden Rechtsper
sonliehkeit zur yerfugung gestellt werden. Aus den so 
uufge brach ten Geldern erhalten dio Bergwerksbesitzer die 
bonotigten Mittel unter der Bedingung, daB entweder ein 
dcm Saeliwert der Einlage entspreehendcs Miteigentums- 
rceht am Berg werksunterneh men gewiilirt wird oder eine 
ordnungsiniiB.ge Verzinsung und Tilgung erfolgt. Aber 
iiber dies „entweder — oder“ entscheidet n ic h t der Unter 
nelimer; cr muB liinnehmen, was uber ihn beschlossen wird, 
ist leidcnder Teil in einer Frage, die fur sein Dascin ais 
freics Glied des Wirtsehaft? korpers schlechthin aus- 

schlaggebend ist.
Was wird nun dio Folgę einer derartigen Bestimmung 

sein ? Kapitalschwache oder mit Schwierigkeiten anderer 
Art kampfendo Zcclien werden gegen eine Sozialisierung 
oft nichts einzuwenden haben, daher gerne dio zur Yer
fugung stehenden Gelder annehmen. Andere Bergwerks- 

unternehmungen dagegen werden lieber auf dio Gelder 
yerziehten, um sich ihre Freiheit zu wahren, was allerdings 
seinerseits wieder zur Folgę haben wird, daB zur Hebung 
der Kohlenforderung unbcdingt notige Ersatz- und Er- 
neuerungsbauten unterblciUm. E ino  K ap ita lboschaf-  
fung  n am lic h  a u f anderem  Wego ais- dureh  die 
In an sp ru ch n ah m e  der durch  die R eg ierung  bo- 
re itg e s te llte n  M itte l is t yerboten! Das, was dio 
Regierung bezweckt: eine Steigerung der Kohlenforde
rung, macht sie also durch eine andere, schadliche MaB- 
nahrno wieder unmoglich, wobei wir noch ganz yon den 
allgemeinen wirtschaftlichen Kachteilen eines derartigen 
Verbots des Krcditnehmens bei Banken usw. absehen. 
Es heiBt iibrigens jetzt, daB die Regierung die Kapital- 
bescliaffung auf anderem A\rege wieder freigegeben habe, 
aber es ist fraglieh, ob don Bergwerken damit geholfen 
ist. Bei dcm riesigon industriellen Kapitalbedarf liegt dio 
Gefahr vor, daB nicht genugend Geld zur Verfugung steht, 
die Zeehen also sehlicBlich doeh auf die regicrung3seitig 
angebotenen Gelder zuruckgreifen oder aber auslandischen 
Kredit in Anspruch nehmen mussen, was den EinfluB des 
Auslandes im  deutschen Wirtschaftslcben abermals in  uń- 
erwunschter Weise anwachsen lieBo.

Uebcrdies wird die Annahme des Geldes den Zcchen 
noch dureh die Bestimmung crschwert, daB Mittel zu den 
Ersatz-, Erneuerungs- und Erweiterungsbauten und -An
lagen nur hergegeben werden, wenn der Reiehskohlen- 
yerband und der Reichskohlenrat dic Yerwendung der 
Gelder an Ort und Stelle nachprufen konnen. Mit anderen 
Worten: zu den yie'en schon bestehenden boaufsichtigen- 
den und in den Berieb hineinredenden Stellen, den Ar- 
beiter- und Angestellteiiriiten, den Betriebsraten und Be- 
i riebsaussehussen, dem Zwangssyndikat und denyerschiede- 
nen zustiindigen Ministerien tritt eine neueUeberwachungs- 
stelle. Dem Bergwerksunternehmer, der auBerdem noch 
den Aufsichtsorganen '-einer CJesellschaft untersteht und 
ihnen Reclicnschaft schuldig ist, wird somit noch der 
letzte Rest seiner Selbstśindigkeit genommen, wahrlieli 
kein Mittel, seine Arbeitsfrćudigkeit zu heben und damit 
den Erfolg des Unternehmens sichcrzustellen. Wie sich 
unser Wirtschaftslcben behaupten oder gar entwiekcln 
will, wenn auch das Unternehmertum, das, abgcsehen yon 
der alten Beamtenscliaft und den freien Berufen, in 
Deutschland seit der Rcyolution noch Arbeitseifer und 
Hliclittreue gezeigt hat, dureh die ewigen regierungsseiti- 
gen Schercreien entmutigt die Flinto ins Korn wirft, 
daruber zerbricht man sieh bei unferen oberaten Bchorden
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anscheinend nicbt erst den Kopf oder stellt zum mindesten 
dio Wunsche gewisser Volkskreise dem Allgemeinwolil 
TOran. Denn eins der wiclitigsten Bcdcnken gegen die 
8ozialiaiernng3p!ane liegt eben darin, daB crfahrungsgcmaB 
Staati* betriebe und staall.eh beaufsiclitigte Unternehmen 
lange nicht die LeiBtungen der Priyatbetriebe erreichen. 
Bei dem Kohlenhunger Deutschlands, der noch durch die 
yertragsmaBigen Lieferungen an den Vielveibaiid ver- 
echarft w rd und der bnseitigt werden muB, wenn wir nicht 
zuf ammpnbreclien wollen, ist daher jeder Versuch, der dio 
Schaffensluaft und den Betatigungsdrung dea Unter- 
nehmertums zugun.ten yerschwommener Soz idisiciungs- 

ideale unteib'ndcn w.U, unbedingt zuruckzuweisen. Auch 

sollte man niclit yergessen, daB eine Vcrstaatl.chung des 
Bcrgbaueit im augenblicklichen Zeitpunkt besonders be- 
denkl cb ist, weil nach dem Friedensvertragc das deutsche 
Staatseigentum ais Unterpfand fiir die Erfiillung der uns 

auferlegten Verpfl.chtungen dient. W ir wurden also 
unseren Gegnern bei Duręiifuhrung der leitsatze den ge
samten deutschen Bergbau gewissermafien auf dcm Pra- 
sentiertcllcr uubieten.

DaB cs sich bei dem im ganzen nicht ungeschiekt auf- 
gezogenen P'ane der Regierung um einen von langer Hand 
yorbereiteten Schachzuą handelt, ist wohl zwcifelsfrei, das 
beweist schon das monatclang durchgefiihrte uncntwegto 
Festtmlten an unzulangliihch Preisen zu dem Zwecke, 
die BergwcrkBbesitzer murbc und den Eorderungen der 
Regierung zuganglieh zu machen. Ob auch zwischen der 
Bekanntgabe der Leitsatze und der gleicbzeitigen E nfuh- 
rung der TJeberschichten im  Bergbau( ein innerer Zu
sammenhang besteht, oder ob cs sich nur um c‘n zufiill ges 
Zusamiaentreffen handelt, dieser Ges chtspunkt soli hier 
nicht we ter untersucht werden. Jedenfalls ist der Ge- 
danke nicht yon der Hand zu weisen, daB die Reg:crung 
m t ihi ?n Soz al serungsplancn poi tische Nebengeschafte 
zu ma:hen yersucht; denn das Sozalisicrungsgcspcnst 
spukt immer nocli in den Arbeiterkreisen herum und ver- 
wirrt die Kopfe, ein TJmstand, der die Gefahr bedcnklich 
anwaehscn laBt, die Abs ehten der Regierung moebten 
in der einen oder anderen Form yerwirklcht. werden. Es 
ist dal,er erkliiil th, daB sieli die Industrie gegen solcho 
MaBnalimen wie d'e hier geechildertcn mit ailen Kriiften 
welirt und die Oeffentlichkeit daruber aufzukliircn be
strebt ist, was hier der deutschen Wirtsehaft angedroht 
wird. Aus solcheu Erwagungen heraua wurde in einer ge- 
meinsamen S tzung derVereinigung yon Handelskammcm 
des n;cd('rrhein'6ch-we'tfalhelion Industriebezirks, der 

SudwcstfaTsehen Handelekammern, des Verein* fur die 
bergbaul cbcn Interessen im Oberbergamtsbezrk Dort
mund, der Nordweitl rhen Gruppe des Vereins deutsoher 
E sen-und Stahl ndustrieller und des Vereins zur Wahrung 
der gemeinsamen w rtscliaftlichen Interessen in Rhe:nland 
und Wcstfalen eine EntselilicBung gefaBt. die wir in Ergan- 
zungunserer Ausfiihrungen hier wiedorgeben und die hof- 
fentlich in der Oeffentl.chkeit ihre Wirkuna n elit ycrfchlt 

D'e heute yersammelten Kórpcrsclialten erneben 
gegen das in jungster Zeit bekannt gewordene Bestreben 
des Reiehswirtechaftsministeriums, auf Umwegen eine 
Uebcrfuhrung des E gentums an den Kohlenbergwerken 
in Geme:nbes;tz herbeizufuhren, nachdrucklch En- 
spruch. Das yom ReichswTtschaftsm;n'sterium in Aus- 
s;cht genommene Vorgehen z;elt dahin, die fur Ersatz-, 
Erneuerungs- und Erweiterungsbauten und Anlagen in 
den bestehenden Kohlenbergw erken erforder- 
lich en  Pre iserhohungen in  die Tasehe einer 
Re ichsyerw a ltung  flięBen zu lassen, dieser 
Reichsyerwaltung ein Mite:gentum an den priyaten 
Bergwerken sowie die Entscheidung uber Emeuerungs-

und Ausgestaltungsbauten zu yersehaffen. Den priyaten 
Bergbautreibenden soli es sogar yerwehrt sein, die hier- 
fur erforderLchen M ttel auf dem freien Markt aufzu- 
nehmen, um sie so nach und nach yollstiindig unter die- 
BotmaB gkeit einei Reiclisburokratie zu bringen. Das 
bedeutet das Ende jeder freien Sei bst be w irtsuhaf- 
tung  und zwar gerade in dem Augenblick, wo eine 
Steigerung der KohJenfordcrung die unerliiBl che Vor- 
bedingung fiir die Abwelir des drohenden Zusammen- 
bruchs unseres Landes ist. D eses Beginnen muB zu 
einer Laluntegung des einen Faktors der bergbaulichen 
Gewinnung, des Bergwerksunternehmertums, fiihren 
und durch Vernichtung der priyaten In it atiyo sowio 
den AussuhluB jeder Selbsthilfe eine Hemmung unseres 
gesamten Produkt on3vorganges bewirken. Das lleichs- 
wirtschaftsmin sterium nutzt hierbei die Zwangslag^ 
aus,,,in die es den Kohlenbergbau selbst durch seine 
Prefspolitik gebracht hat. In  Wuhrheit handelt es sich 
bei dem Vorhaben des Reichswirtschaftsm;n:steriuir.a 
um eine schrittweise Enteignung des Kohlenbergbaues, 
die dem Gesetz widersprieht, weil sic aus den eigenen 
Mitteln des Borgwerks, also ohne Entsehad;gung er- 
folgt Dio Einzelheiten des bcabsicht gten Yorganges 
wiederstreiten zudem auch den aus dem Handelsgesetz- 
buch abzuleitenden B lanzgrund^atzen sowie den Grund- 
siitzen der staatlichen Bctriebsyerwaltung, indem Bie 
gleichmaB g Ersatz- und Erweitcrungsanlagen ais neue 
Anlagen bclmndeln. H crnach ist deser erneufe Vor- 
stoB des Rcichsiyirtschaftsm nisteriums gegen d e Priyat- 
wirtschaft ungcsetzkch und yerderbl ch. Es yerlangt 
um so mehr Bcaehtung, al? zweifellos dem K"hlenberg- 
bau nur der erste Streich zugedaeht ist. Falls dieser 
zum Ziel ffihrt, werden auch dic anderen Zweite der 
Priyatwirtschaft ein gleiches Vorgchcn zu gewartigen 
haben. Dcmgegenubcr betonen wrir m it aller Ent- 
schiedenheit, daB jetzt angesichts der unserem W.rt- 
schaftsleben drohenden Gefahr keine Zeit ist, polit schen 
Anschauungen zuliebe an unserem kranlcen W rtschafts- 
korper, Experimentc zu machen, und rufen alle ICrcise, 
dencn der Wiederaufbau unserer Volkswirtschaft am 
Herzen 1'cgt, zu entschiedener Abwehr der Bestrebun- 
gen des Rcichswirtschaftsm'n;stcriums auf.

Inzwischen fand am 28. Februar eine S it zung des 
Re ichskoh lonrates  statt, in der dio óbigen Leitsatze 

ebenfalls Gcgenstand der Beratung waren. Se  wurden 
von den Arbeitem naturlich ais brauehbare Grundlage 
angesehen, yon den Bergbauunternehmern jedoch ebenso 
selbstyerstandl ch m t  Entschiedenheit abgelehnt. Ein 
M teigentum des Reiehs bzw. der Allgemeinheit konne 
nicht zugestandeii und eine besondere Ueberwachungs- 
stelle brauche n cht e ngeriehtet zu werden. Namentl.ch 
der erste Punkt wurde lebhaft erortc;rt, ohno daB es 
zu einer Einigung kam. Die Unternehmerschaft glaubte 
daa Geld fiir Neuanlagen auf dem Kap talmarkt be- 
uhaffen zu konnen, dagegen muBten die Ersatz- und 
Erneuerungskosten auf dem Wege der Abschreibung 
und uber Gewinn- und Verlustrechnung gedeekfr 
werden, wozu die laufendo Erhohung der Kohlen- 
preiso notwcnd'g sei. Unterstaatssekretar Professor 
Dr. H irseh erkliirto die Bereitschaft des Reichswirt- 
Echaftsm;n;ster ums, die Frage der Uebemahme der Ab- 

8chreibungen auf den Kohlenpreis nach Bei bri ngu ng 
aachlieher U nter lagon  einer erneuten Prufung untor- 
ziehen zu wollen. Da Uber die weiteren Fragen eine E'ni- 
gung n cht zu erzielen war, wurden d'e Verhandlungen 
ais ergebnislos abgebrochen. Das Reichsw rtschafts- 
min:sterium hat sich dio weitere Behandlung der strittigen 
Frage yorbehalten.
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Bucherschau.

Scbiefer, Job..‘Kttl.-Siifl., Obeilehrer an den Kgl. 
yerein. Mascbir.enbauschulen und den Kursen 
fiir Harteleclinik ander Geweibeforderungsanstalt 
fiir die Rbeinprovinz, unter Milw. von E. Griin, 

Facblehrer der Kursę fiir Bartetechnik an der 
Gewerbeforderungsanstalt fur die Rheinprovinz: 
Lehrgang der Hiiitctecbnik. Mit 170 Textabb. 
Beilin: Julius Spiinger 1919. (VI, 170 S.) 8°. 

7,CO -M, geb. 9 JL

Bas kleine Werk toll vor allem ein Lcitfaden der 
Eorteteclinik sein und ist yornehmlich fur den Gebrauch 
an Mittelschulen und fur die Praxis bestimmt. EcmgemaB 
ist der Stoff leicht faBlich und gemeinverstandLieh be- 
bandęlt.

]n den ersten Hauptabśchnitten wird kurz auf physi- 
kalische und chemische Yorgiinge in der Natur und auf 
die Yeranderungen, die die Stoffo bei solchen Vorgiingen 
erleidcn, eingegangen. AnselilieEend daran sind die Be- 
standteile der Stahllegierungcn und ihrEinfluB auf die 
Eigensehaften des Stahles kurz erwahnt. Ein ziemlich 
umfnnj.reicher Abschnitt ist der Darstellung des Roh- 
jisens und des schmiedbaren Eisens gewidmet, wahrend 
dic Verarbeitung durch Selimieden, Pressen und Walzen 
wiederum nur kurz gestreift ist. Dann folgt eine Ein- 
teilung der Stiihle nach ihrem Yerwendungszwcck und 
ęndlich eine Eebersicht iiber die gebrauchlichsten Priif- 
yeifahrcn fur Eisen und Stahl. Damit schlieBt der erste 
mehr allpemeine und yorbereitende Teil des Btiches ab.

li) dcm zweilen, besonderen Teile werden zunachst 
Richt linicn fur dic sachgcmaGe Anlage einer Hiirterci 
gegeben und die gebrauchlichsten Ofengattungen, ihr 
Yerwf ndung?7.weck und ilir Betrieb geschildert. Mit 
besonderer Sorgfalt sind die Einrichtungen der Tempo- 
ratuimessung leliandelt; die gebrauchlichsten Hilfsmittel 
der Temperaturmessung, der Segerkegcl, das elektriscl e 
und das optisehe Pyrometer sind eingehend beschrieben. 
Das ist um so erfreulicher, ais nicht oft genug auf die 
Notwendigkeit einer einwandfreien Temperaturmessung 
und -uberwachung in der Hiirtcrei hingewiesen werden 
kann. Nieht felilcrhafter Stahl, sondern unsachgemaBe 
Warmebehandlung sjnd meistens der Grund fur AusschuB 
in der Werkzeugfabrik. Der Besć) reibung derHBrtemittcl 
und der Vorriehtungen zum Abkuhlen folgen einige 
theoretische Bćtracbtungen der Umwandlung, die der 
Werkstoff beim Harten erfiihrt. Dieser Gcgenstanci hatte 
eingehender beliandelt werden mussen, wenn er uberhaupt 
angcfchnitten wurde. Z. B. sind die Sehaubilder der Er- 
hitzunjjs- ur.d Abkuhlungskurven yon reinem Eisen und 
der Legierung Eisen-Kohlenstoff im Text nicht naher 
erlautert und waren deshalb besser fortgeblieben. TJeber 
dio Praxis des Hiirtens einer Anzahl yersehiedcner Werk- 
zeuge werden genaue Angaben der geeignetsten Stahl- 

serten, ilirer Eeuerbehandlung, der Abschrccktempe- 
ratur, der Abschreckmittel usw. gegeben. Die Bebandlung 
der Ursachen von MiBerfolgen beim Harten und dio Be- 
schreibung ihrer eigentunilićhen Erkennungsmerkmale ist 
hier etwas zu kura gekommen; is waro wunsehenswert, 
wenn dariiber Mitteilungen gemacht worden waren. Ein 
kurzer Abschnitt ist der Praxis des SchweiBens yon Eisen 
und Stahl gewidmet. SchlieBlich geht der Verfasser noch 
auf das Richten geharteter Werkzeuge, auf die Wieder- 
herstellung yon im FeUer ycrdorbenem Stahl ein und 
macht einige ganz allgemeine Bemerkungen uber die 
Einsatzhartung. Neu ist in einem der letzten Haupt- 
abschnitte die Beschreibung einer ROckkuhlanlage fur 
Harteól (Bauart Zimmermann). Das Lehrbuch schlieBt 
m it einigen Gewichtszahlenreihcn und Angaben uber dio 
Pre:se und Ueberpreise von Werkzeug- und Schnelldreh- 
«tahl.

Der Hauptyorteil des kleinen Werkes liegt in seiner 
schlichtcn, fur den Praktiker und tlieoretisch nicht Vor- 
gebildeten leicht yerstandlichen Sprache, so daB es nicht 
allein ais Lehrbuch, sondern auch ais Ratgeber in der 
Werkzeugpraxis willkommen sein wird. DerText ist durch 
eine reiche Anzahl guter Abbildungen und Zciclinungen 
erlautert. •

ln  Abb. 44 ist ein Druckfehler ubersehen worden; die 
Skizze soli keinen Apparat zur Ausfuhrung.der Hin- und 
Herbiegeprobe, sondtrn einen Apparat zur Priifung der 
Verwindung yon Dralit wiedergeben.

3)r-Qnfl. W. Oerłel.

Ferner sind der Schriftleitung zugegangen: 

H ande lskrieg , Englands, und die Chemifcbe Industrie. 
[Hrsg.] yon Prof. Dr. A. Hesee, Berlin, und Prof. 

Dr. H. G roBm ann, Berlin. Stuttgart: Ferdinand Enke
1919. 8°.

Bd. 3. D okum ente  uber die Kali-, Stickstoff- 
und Supęrphosphat-Industrie, hrFg. yon A. Hesse,
H. G roBm ann und W. A. Ro th . 1919. (2 BI., 204 S.) 
12,50 J i.

Sonderausg. aus: S am m lung  chemisehcr und
chemisch-technisclier Yertrago. Hrsg. von Piof. Dr. W. 
Herz, Breslau. Bd. 25.

H a r t le ib , Otto: Praktischo Lohn-Tabellen fur alle 

Betriebe mit Akkord-, Stuck- und Zeitlohnen. Fur Be
trage yon 2 bis 400 Pfennig, Heller, Centimes, Kopcken, 
Oere, Cents und fiir die Zeit yon 1 bis 120 Stunden, auch 
fiir einyiertel, halbe und dreiyiertel Stunden. In 2 Bdn, 
Berlin: Alfred Unger. 8°.

Bd. 2: 201 bis 400. [1910] (203 BI.) Geb. 10,80 J i. 
H ausd ing , A., Ingenieur, Gelieini. Regierungsrat: 

Ha nd buch der Torfgewinnung und Torfverwertung 
mit besonderer Berucksichtigung der erforderlichen 
Slasehinen und Gerate nebst dereń Anlage- und Be- 
triebskosten. 4., neu bearb. underg. Aufl. Mit 105 Abb. 
Berlin (S.W. 11, HcdemanjistraBo 10 u. 11): Paul 
Parey 1919. (XVI, 534 S.) 8°. Geb, 42 

H eekm ann, Robert, Werkleiter a. D. und Gesehafts- 
einrichter: Die Hcckmanr. sihe Betriebageinei nach a ft 

ais Kern neuer Untersuchungsformen. JMiinchen und 
Berlin: R . Oldenhourg 1919. (VI, 41 S.) 8°. 2,50 i t .  

H e lffe rich , [Karl], Staatsminister Dr.: Die Friedens- 

bem uhungen im Weltkrieg. Vortrag, gehalten in der 
Deutschen Geselbcl aft 1914 am 1. September 1919. 
Berlin-Zehlendorf-Weśt/Zeitfragen-Yerlag [1919]. (48 S.) 
8 “. 2

Herberg, Georg, S)r.«Qttg., Beratenderlngenieur, Stutt
gart: H andbuch  der Feucrungstechnik und des
Dampfkesselbetriebes mit einem Anh. uber allgemeino 

Warmeteehnik. M it 59 Abb. und Schaulinien, 90 Zahlen* 
taf. sowie 47 Rechnungsbeispielen. 2., verb, Aufl- 
Berlin: Julius Springer 1919. (X I, 357 S.) 8°. Geb. 
18 J i.

H erbst, Edgar: Fiir M enschhe itsku ltu r l Gegen Wirt- 
schafts-Anarchie, Umsturz und SpieBertum. Leipzig, 
Wien: Anzengruber-Yerlag, Brudcr Suschitzky, (1919). 
(55 S.) 8 °. 2,50 J i.

H o fm ann , Karl A., Dr., o, Professor u. Leiter des 

anorgan.-ehemischen Laboratoriums der Techn. Hoch- 
schulo Berlin, Geh. Reg.-Rat und auswartiges Mitglied 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu 
Muncheni Lehr buch der anorganischen Chemie. 2. Aufl. 
M it 122 Abb. und 7 farb. Spektraltaf. Braunschweig: 
Friedr. View'eg & Sohn 1919. (XX , 744 S.) 8 ° 21 J t , 
geb 25,60 JH,

=  K a t a lo g e  u n d F i r m e n s c h r  i f ten . =  

Zgchocke-W erke, Kaiserslautem, A.-G. 1808—1918, 
(Mit 116 Abb,) (Leipzig [1919]: Eckert & Pflug, Kunst* 
nnstalt.) (105 S.) quer-4 °.
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Yereins - Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhiittenleute.

A e n d e r u n g e n  i n  d e r  M i tg l ie d e r l is te .

Alsleben, Max, ®ipl.»5]ig., Betriebsdirektor der Bergbau-
u. Hiitten-A.-G., Friedriehshutte, Herdorf i. Rhoinl.

Bćichler, Richard, Direktor, Luxemburg, Neutor-Str. U .
Baedeker, Ernst, Elberfeld, Hain-Str. 91.

Beck, Erich -4., 3)t.-Qng., i. Fa. Metal & Thermit Corpora
tion, New-York, U. S. A., 120 Broadway.

Berkes, Ilugo, 3)ipl.»Qng., Betriebsleiter der Gewerkscliaft 
Augusto Viktoria, Hiils, Kreis Reeklinghausen, Bach- 
Str. 6.

B oh, Fritz, Walz.iv.-Ingenieur, Gelsenkirchen-Schalke.
Śrenner, Heinrich, 'iJipl.-Sng., St. Polten, Nieder-Oest.
Brenner, Jurgen, Ingenieur, Rostock i. Meckl.-Schw., 

Blut-Str. 10.

Dreher, Jacob, Sipt.-^ng., techn. Abt.-Direktor, Herren- 
wyk i. Lubeckschen.

Ehrl, Heinrich, Ingenieur der Gelsenk. Bergw.-A.-G., 
Hutte Vulkan, Duisburg, Dell-Str. 21.

Engau, Fritz B. A ., Direktor-Stellv. u. Chefing. der Staats- 
betriebe Wollersdorfer Werke, Wolleredorf 2, Nied.-Oe.st.

Ferrari, Ettore, Ingenieur, 1‘egli bei Genua, Italien, Via 
do Ńicolay 0.

Fleischer, A'arJ,'DipI,<3ug., Direktor d. Fa. Stoecker&Kunz,
G. m. b. H „ CrefcUl-Rheinhafen.

Fuchs, H an i von, Huttendirektor, Kgl. Norweg. Vize- 
Konsul, Duisburg, Wittekind-Str. 23.

Gerkrath, Franz, Żiyilingenicur, Aschbaeher Hof, bei 

Kaiscrslautern.
Góhry, Ernst, Ing., Stahlw.-Direktor a. D., Klagenfurt

i. KSrnten, Rosthornhaus, St. Ruprccht-Str. S.
Haan, Gottjried, teelm. Leiter der Metallliutte

Elsterwerda, G. m. b. H., Elsterwerda.
Harzheim, Hans, Betriebsehef der Eisen- u. Stahlg. der 

August Thyssen-Hiitte, Hamborn a. Rhein (i, Siemen?- 
Str. 1.

HMmund, E ., Betriebsdirektor d. Fa. Eisen- u. Stahlw. 
Werner, Diilken, Heiligen-Str. 45.

Herling, Otto, Betriebsingenieur des Martinw. u. der 

Stahlg. Ilubertushiitte, Hohenlinde, O.-Sehl.
Hertel, Max, Direktor der Rhein. Metallw. u. Masehinenf., 

Abt. Hiłtteh- u. Bergwerksbau, Diisseldorf-Derendorf.
Hoffmann, Werner, Betriebsingenieur des Stahlw. Gebr. 

Bohler & Co,, A.-G., Dusseldorf-Oberkassel, Maas-Str. 14.
Huth, Georg, kaufm. Direktor der Huttenges. der Rothen 

Erden, A.-G., Abt. Aaelien-Rothe Erde, Stolberger 
Str. 204.

Kaden, Albert, Oberingenieur der Berlin Burger Eisenw., 
A.-G., Burg be> Magdeburg.

Kirsten, Robert, Betriebsdirektor des Eisen- u. Stahlw. 
W. Peyinghaus, Egge bei yolmarstein.

Końintj, Arthur, Ingenieur, Cohi-Miilheim, Regenten-Str.14.
Malhesius, Walłher, Hocbofendirektor der Jllinois

Steel Comp., Chicago,. J ll., U. S. A., 7227 Luella Ave.
Meyer, Hans, Stahlw.- u. Stahlformg.-Leiter des

GuBstahlw, Witten, Witten a. d. Ruhr.
Meyer, Hermann, ®ipI.«3n0-» Stettin, Kaiser-Wilhelm- 

Str. 14.
Miiller, Rudolf, ®tpl.-3ttg., Auerbaeli i. Hessen, Haus 

Hollberg.
Ne/der, Ludwig, Betriebsingcnieur der Gelsenk. GuBstahl-

u. Eisenw., Abt. Stahlw. Krieger, Dusseldorf-Ober- 
kassel.

Neuhaus, Ernit, Obering., techn. Leiter u. Prokurist der 
Kammeriehwerke, Brackwede-Sud.

Panzner, Wilhelm, 5Hpl.*3ng., Betriebsdirektor des Metallw. 
Jun.kowo bei Posen.

Pitiner, IKiWteZm, Ingenieur, Podbrezova, Tseheeho-Slowakei.
Pulwey, Em il, Ing., Betrieb,sehef des Kraftw. Heinitz bei 

Saarbrucken.
Rehling, Werner, Ingenieur der Deutscli-Luxenib. Bergw.-

u. Hiitten-A.-G., Abt. Horst, Konigssteele i. W., Schott- 
l :inderweg 104.

Rcinartz, August, Direktor der Hansa-Lloyd-Werke, A.-G., 
Varel i. O., Loli-Str. 10.

Schlenk, F d ix , Ingenieur, Wien IX , Ocsterreich, Elisabetli- 
Promenade 45.

Schneider, F ., Kommerzienrat, Huttendirektor a, D., 
Kassel-Wilhelnishohe, Wigand-Str. 14.

Thomas, Friedrich, ^S:.*Slig., tec-hn. Direktor u. Vorat.. 
Mitgl. der Gelsenk. GuBstahl- u. Eisenw., Hagener GuB

stahlw., Hagen i- W.
VSgler, Albert, 3)r.-Qlig. e. h., General direktor derDeutseh- 

Luxamb. Bergw. u. Hiitten-A.-G., Dortmund.
Wolff, Erich, ®tpl.-3ng., Hcrminenhutte, Laband, O.-S.
Zetzsche, Paul, Direktor, Kristiania, Norwcgen, Hlle- 

vaalsveien 37. 4. t. h.

Neue M itg lieder.

Biren, Jules, $ipr.-Qng., Assistent a. d. Techn. Hoehsehule 
Aachen, Max-Str. 10.

Diola.le.vi, Arioslo, ®ipl.«Qltg., techn. Konsulent, Pegli bei 
Genua, Italien, Andrea Doria 6.

Dujardin, Jacąaes, Ing., Mitinh. d. Fa. P. F. Dujardin
& Co., Dusseldorf, Rathaus-Ufer 10.

Fiala, M ilos, Ing., Betriebsleiter des Stahlw. der A.-G. 
yorm. Skodow, Pilsen, Tseheeho-Slowakei.

Fischer, Arthur, Betriebsingenieur der Gutehoffnungshutte, 
Abt. PreBwerk, Oberhausen i. Rheinl., Markt-Str. 110.

Goesche, Wilhelm, Gcseliaftsfuhrer der Rheinstahł-Handels- 
ges. ni. b. H., Berlin SW  19, Leipziger Str. 03.

JJaase, Karl, Dipl.-Huttening., Lelirer a. d. Obersehl. Berg- 
seliule, Tarnowitz, O.-S.

Heyd, Ferdinand, ®r.*£jtig., Ing. der A.-G. yorm. Skodaw., 
Pilsen, Tseheeho-Slowakei.

Kalpers, Heinz, 2ipt.*S;iig., Dusseldorf, Gustav Poensgen- 
Str. 05.

Kirchbach, Hans, ®tpl.»3ltfl., Dusseldorf-Oberkassel, Colum- 
bus-Str. 37.

Klo*e, Wolfgang, Ing., Betriebsassistent der Oesterr. 
Waffenfabrik,A.-G.,Steyr, 0ber-0est.,Sierninger-Str.l4.

Kriz, Antonin, ®r.*3nn., Voretand der Versuchsanstalt der 
A.-G. yorm. Skodaw., Pilsen, Tseheeho-Slowakei.

I.a-izlo, Alcxander, Fabrikdirektor, Budapest VI, Ungarn, 
Yilnios Csaszar u t 37.

Lauff, Hermann, Ingeneur, Jiinkerath i. Rheinl., Pro- 

yinzial-Str. 14a.
Novy, Wenzel, Botriebselief der Eisen-, Stahl- u. Metallg. 

der A.-G. yorm. Skodaw., Pilsen, ^Tseheeho-Slowakei.
Skibar, Franz, Ing., Betriebsassistent der Eisen- u. Metallg. 

der A.-G. yorm. Skodaw., Pilsen, Tseheeho-Slowakei.
Steiumann. Roderich, Ingenieur, Berlin W  9, Balleyue- 

Str. 14.
Swoboda, Karl, Ing., Labor.-Vorstand der GuBstahlf. 

Kapfenberg d. Fa. Gebr. Buhler & Co., A.-G., Kapfen- 

berg, Steiermark.
Warhler, August, techn. Direktor der Masehinenf. Wein- 

garten, A.-G., Weingarten i. Wiirtt., SchloB-Str. 18.
W ielind. P h ilip f J . //., Aachen, Kupfer-Str. 19.

Unsere flarcl flen Krieg ii l i  mim Faclgenossen M i e l ą  i m  Stollu!
BeacMet die 42, Listę fler Stellmig Snclenflen ani Seite 133/35 des Anzeigenteiles.


