
U ite r  des 

wirtschaftlichen Teiles 

Generalsekretar 

Dr. W. B e u me r .  

Gesdialtsftihrer der 

Kordwestlichen Gruppe 

ćes Vereins deutscher 

lisen- und Stahl- 

industrieller-

STAHL UND EISEN
ZEITSCHRIFT

Leiter des 

teehnisehen Teiles

0. P e t e r s e  i 

Geschaltsfilhrer 

ćes Yereins deutsche- 

Eisenhuttenleute

FUR DAS DEUTSCHE EISENHUTTENWESEN.
Nr. 11. 11. Mar? 1920. 40. Jahrgang.

Die Wirtschaftlichkeit von Gaserzeugungsanlagen bei Gewinnung 

von Urteer und schwefelsaurem Ammoniak.

Von Direktor 2)r.»3uQ- E. Roser in Miilheim-Ruhr1).

(Mitteilung aus dem StalilwerksausschuB des Yeroins deutschor Eistnhiittenleute.)

I jie Gewinnung der Nebenerzeugnisse bei der 

Ycrarbeit-ung der Kohlen erfolgt in England 
seit langer Zeit in ausgedehntem MaBe.2) Aus den 
Mitteilungen von Professor Schottler3) ist bekannt 

geworden, daB der Deutsche Dr. Ludwig Mond 
bereits vor 40 Jahren auf diesem Gebiete tatig war, 

mul dali in England seit etwa 25 Jahren sogenannte 
„Mondgasanlagen11 zur Gewinnung von schwefel
saurem Ammoniak und Teer mit wirtschaftlichen 
Erfolgen betrieben werden. Auch in Deutsehland 
wurden in den letzten Jahrzehnten an yerschiedenen 

O j:ten groBere Anlagen zur Vergasung von Brenn
stoffen mit der Absicht der Gewinnung der Keben-

J) Yortrag, gehalten auf dor Versammlung der ..Eisen* 
liiitte Diisseldorł“ am 13. April 1918 in Diisseldorf.

s) In der Zeitschrift ..Braunkohle" 1918, 19. April.
i 5. 20, stellt Dr. Dyes die Brcnnstolfausnutzung in 
auslandiścher Beleuehtung zusammen. Ueber England 
schreibt er:

„Neuerdings hat nun die englische Regierung be- 
schlossen, das ganze Land in 10 Bezirke einzuteilen 
und fiir diese GroBkraftstationcn zu crrichtcn. Die 
bisher bestehenden etwa 000 kleinen Gesellschaften und 
Zentralen sowie die Anlagon der Stadtgesellschaften 
werden auBer Betrieb gesetzt werden oder ais Reserycn 
dienen. Dor bisherigo Vorbrauch GroBbritanniens an 
Kraft aus Kohle wird auf 80 Mili. t  im Werte von 
SOO Mili. .14 geschatzt. Man hofft allein an Kraft durch 
'len Bau der Zentralstationen 55 Mili. t im Werte von 
-">40 Mili. J i zu ersparen. AuBerdem rechnet man mit 
c-iner Gewinnung von Nebenprodukten. die die Gesamt- 
trspamis auf 2000 Mili. M bringen sollen. Die Fest- 
-stellungen der Ausschiisso haben dazu gefuhrt, daB bei 
wirtschaftlicher Ausnutzung der Brennstoffe die drei- 
lnche Kraft wie bisher erzeugt werden kann. Die elek- 
trisehe Kraft soli in Zentralen vón mindestens 20 000 PS 
und wahrscheinlich durchschnittlich 50 000 PS erzeugt 
werden. Schon jetzt arbeiten etwa 95 %  der Munitions- 
fabriken mit elektrischem Antiieb. Selbstvorstandlich 
werden die Fabrikscliornsteine groBtenteils vcrschwin- 
<len, und auoh die Eisenbahnen werden zum elektrischen 
Betrieb ubergehen. Der Versand der Kohlen wird stark 
■eingeschrankt werden; dadurch tritt eine bedeutende 
Entlastung der Eisenbahnen ein. Die zum Teil Vor- 
Łildliclien Anlagen im Bczirke Newcastle, durch welche

erzeugnisse errichtet; leider fuhrten diese Versuche 
aber zu keinen erfreulichen wirtschaftlichen Ergeb- 
nissen. Durch den Eintritt Rumimiens und Amerikas 

in den Weltkrieg und die hieraus sich ergebende 
groBe Knappheit unserer Schmiennittel hat fur 
Deutsehland dic Gewinnung der Nebenerzeugnisse 
eine erhohte Bedeutung gewonnen.

Eine erhebliehe Anzahl von Voroffentlichungen 
der letzten Jahre, insbesondere aber der letzten Zeit, 
beschaftigte sich mit der Frage der Gewinnung der 
Nebenerzeugnisse der Kohle und der Wirtschaftlich- 
keit der Yerfahren4). Erfahrungszahlen standen den 
teilweise wcrtvollen Untersuchungen nur in beschei-

die Kraft bereits zu 2 Y> bis 4 Pf. je Kilowatt geliefert 
w-urde, haben gegenuber den anderen groflen englischen 
Industriebezirken bereits bewiesen, was durch eine 
Zentralisation erreicht werden kann.

Da billige Kraft die erste Grundlage erfolgreicher 
Industrie ist, fragt es sieh fiir uns in Deutsehland sehr, 
ob unsere Brennstoffvbrsorgung und -ausnutzung nicht 
auch nach iihnlichen Grundsatzen im Reiclisinteresse 
unter Zurucksteliung der Sonderinteressen und einzel- 
staatlichen Śtroniungen erfolgen sollte.“

Es wird also, wenn dio Zahlenangaben stimmen, in 
England damit geroehnet, duroh die GroBkraftanlngen

1. don Yerbraucli an Kohlen fiir Kraftzwccke von 
80 auf 25 Mili. t zu beschranken.

2. Die Gewinnung von Nobenerzeugnissen aus diesen 
25 Mili. t Kohlen soli eine Ersparnis von 2000 Mili.
—  540 Mili. =  14G0 Mili. J l erbringen. Man rechnot 
also in England damit, daB je t  yergaster Stein- 
kohle Nebenerzougnisse im Werto yon 1400 durch 
25 =  58 J( netto erzielt werden.
3) Zeitschrift des Yereines deutscher Ingenieuro 1901,

9. Nov„ S. 1593/7.
*) Die Wirtschaftlichkeit- von Nebenproduktenanlagon 

fiir Kraftwcrko. Yon Prof. Dr. G. K lingenbe rg , Berlin, 
St. u. E. 1918, 3. Jan., S. 2/11; 10. Jan., S. 32/0; 17. Jan.
S. 46/51; 24. Jan., S. 65/8. —- Dio Gewmnung der Neben
erzeugnisse beim Gaserzeugerbetrieb. Yon A. Gw iggner,
Wien. St. u. E. 1911, 21. Dez., S. 2085/8. —  Zur Frage
der Nebenproduktengewinnung aus Generatorgasen in
der Huttenindustric. Yon Oberingenieur W o lff . Saar
brucken, St. u. E. 1914, 19. Marz,' S. 473/80; 8. April,
S. 579/83.

40



350 S tah l u n d  E isen. D ie  W irtschaftlichkeit vpn  Oaserzeugungsanlagen- 40. Jah rg . N r. 11.

dcnem Umfange zur Yerfiigung. Mit dem Urteer, 

seinen Bestandtcilen sowie dcm Werte dieses Teeres 

bescluiftigte sieli keine dieser veróffentlicliten Wirt- 
schaftliehkeitsrochnungen. Der Wert des Teeres 

wurde im Hochstfalle mit 40 JC je Tonne in die 
Kechnungcn cingesetzt.

Im folgenden sollen nun die Ergebnisse von Ver- 
suchen bekanntgegeben werden, welche dieMascliinen- 
fabrik Thyssen & Co., A.-G., Miilheim-Ruhr, wahrend 
der letzten drei Jahre an einer Gaserzeugungsanlage 
mit Gewinnung der Nebenerzcugnissedurehgefiihrt hat.

Dio Anlage, die heute aus 15 Drehrostgaserzeugern 
Bauart Thyssen'besteht, wurde nach dcm Yorbilde 
Monds errichtet, insbesondere zur Gewinnung yon 
schwefelsaurem Ammoniak (Abb. 1).

Ueber die Bauart der Thysśen-Gascrzeuger gibt 
Abb. 2 Auskimft; in derselben sind zugleich die Zonen 
angedeutet, die an der Entgasung (Umsetzung der 

fliichtigen Bestandtcilc des Brennstoffeś in Gas, Teer 
und Ammoniak) und an der Vergasung (Urnwand- 
lung des festen Brennstoffes in gasformige Brenn
stoffe) teilnchmen. Eine schematische Darstelhmg 

des bei der Nebenerzeugnissc-Gewinnung der Yer- 
suchsanlage angewendeten Yerfahrens gibt Abb. 3.

Der Gaserzeugerteer hatte zur Zeit des Baues 
der Yersuehsanlage einen verhaltmsmiiBig %eringen 
Wert. Im Jahre 1914 wurden f. d. t Teer 20 bis 40 Jt 

bezałilt. Aus 1 t Kohlen wurden gunstigstenfalls 
50 kg wasserarmer Teer gewoiinen. Der Erlos an 
Teer aus 1 1 Kohlen betrug also nur rd. 1 bis 2 M. 
Das Hauptbestreben zu jener Zeit war daher, eine 

moglichst hohe Ausbeute (35 bis 40 kg) an schwefel
saurem Ammoniak zu erhalten, um eine angemessene

Wirtsehaftlichkeit des Gaserzeugerbetriebes zu er- 
zielen. MaBige Salzausbeuten in Vcrbindung mit 

haufigen Betriebsunterbrechungcn, von Vierteljahr 
zu Vierteljahr sich steigernde Kosten der zu ver- 

gasenden Kohlen und damit auch eine Wertsteigerung 
des zur Erzielimg einer hohen Salzausbeute erforder- 
liehen Zusatzdampfes ergaben lange Zeit auch bei 

dieser Anlage ein recht wenig erfreuliches geldliches 
Bild, so daB aucli hier wiederholt die Frage auftrat, 

ob es nicht besser ware, die Versuchsanlage still- 
zusetzen.

In dieser kritischen Zeit erschien ein Bctter in 
der Not in der Person des Chefchemikers der Gewerk- 
schaft Deutscher Kaiser, Bruckhausen, Direktor 

Dr. Heckel. Ihm gelang es im Oktober 1915, aus 
dem in der vorgeftikrten Gas- 

erzeugeranlage erzeugten Teer 
Schmierole herzustellen, dic den 
billigeren Sorten von Maschinen- 

olen gleichgestellt werden konn

ten. Dr. Heckel fand, daB die 
Zusammensetzimg des bei niedri- 
ger Entgasungstemperatur er- 

haltenen Gaserzeugerteeres eine 
wesentlich andere war ais die 

des Kokereiteeres, und daB 
der Urteer petroleumahnliche- 
Eigenschaften besaB. Die Menge 

des erhaltenen Oeles war eine 

groBere, die Pcchausbeute eine 
geringere ais beim Kokcrci- 
teer. Die bei der Destillation 

des Gaserzeugerteeres erhalte

nen Erzeugnisse sind in Zahlen

tafel 1 den beim Kokereiteer 
erhaltenen Erzeugnissen gegen- 
iibergestellt.

Diese wertvollcn Ergebnisse 
der Forsclnmgen von Direktor 
Dr. Heckel wurden durch die im. 
Mai 1910 einsetzenden Untersuch

ungen und Yeroffentlichungen 
des Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir Kohlenforschung, 
insbesondere durch die Arbeiten von Geheimrat 

Professor Dr. Fischer, Mulhcim - Ruhr1), in 
vollem Umfange bestatigt. Seit dieser Zeit ken- 
nen wir den Urteer und seine Eigenschaften. 
Seine Bedeutung und seine Wertziffer festzustellen. 

war fur nuch ais verantwortlichem Leiter der Ver- 

suclisanlage eine sehr wichtige Aufgabe, wenn die 
fiir die Versuchsanlage aufgewendeten hohen Be
trage nicht ais verloren gelten sollten. Wie die 
spateren Ausfiihrungen zeigen werden, gewithr- 

leisten in erster Linie die bei der Vergasung 
der Kohlen aus dem Urteer erzielten Werte die 
Wirtschaftlichkeit der Nebenerzeugnisse-Gewinnungs- 
anlagen.

l ) Gesammelto Abhandlungen zur Kenntnis der Kohle 
von Prof. Dr. Franz Fischer, Berlin 1917, und andere 
Arbeiten desselben Verfassers.

Abbildung 1. Gaszentrale der Masehinenfabrik Thyssen & Co., Miilheim-Ruhr.



Abb. 4 zeigt dic in den letzten acht Jahren 

geltenden Marktpreise jo 100 kg der Stolfe, die 
aus dem Urtecr erhalten werden. . Alit Riick-

i
Zahlentafel 1. Z u s am m  o n so t z u n g  v o n  Kokere i-  

te e r  und  U r te e r . ~

Urteer aua Gas- 
erzeuĵ ern

Kr.

Kokeral-

teer

%

Heine

Steln-

kohlen

%

Steinkohlen 
und Braun- 

kohlen 
gemiacht Im 
Yerhaltnls 

2:1 

%

1 5 5
2 Leiehtfliiaeiges Oel . . 17,4 40 20
3 Sehmierol . . . . . . (i 14 35
4 N aph tha lin ................. 10 — —

5 Anthrazen . . 1 ___ ___

G Paraffin und Fett . . — 0 3
7 Pech . . 59 40 37
8 Destillationsrerluat . 1,6 4 5

Flammpunkt ___ 128“ —

Bronnpunkt.................
Viskositiit bei 40° nach

— 160 0 —

Eng le r......................
Viskositat bei 50 0 nach

■ — 4,5" —

E ng le r ..................... — 2,6°
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Abbildung 2. Thyssen-Gaserzeuger.

sieht auf die auBerordentlichen Wertsteigerun- 

gen der letzten Jahre war es notwendig, mitt- 
lere Werte fiir zwei Zeitperioden A und B fest- 
zustellen, um den 

Yoraussichtlichen 
Erl os beim Ver- 
kauf desUrteereszu 
diesen Zeitperioden 
ermitteln zu kón- 
nen. Die in den fol- 

genden Wirtschaft- 

lichkeitsberechnun- 
gen eingesetzten 
Werte fiir Fali A 

und B ergeben bei 

einem Znschlag von 
etwa 40 bis 50 % 
die tatsiichlich er- 

zielten Marktpreise 

der Einzelstoffe. Es 
sollen mit diesen Zu- 

schlagen die Ausga- 
ben fiir die Destillation des Teeres, die Ilandlungs- 

unkosten beim Verkauf dos Teeres und der iibliche 

Handlungsgewinn Deckung finden.
Nach diesen Ermittlimgen konnte die Aufstellung 

der Zahlentafel 2 erfolgen. In dieser Zahlentafel 
sind auch die Bestandteile und die Werte eingetragen,

dic aus dem bei Braunkohlenvcrgasung gewonnenen 

Teer sieh ergeben haben, und dio von einer bekannten 
GroBfirma mir in dankenswertorWeise zurVerfugung 

gestellt worden sind!
Von groBtem Interesse ist die hohe Ausbcutc an 

Sclmiier- und Heizólen bei Bramikolilenteer; auch 

der hohe Paraffin- imd Fettgehalt dieses Teeres 
gegeniiber dem aus Steinkohlen gcwonnengn Teer 

ist beachtenswert. Sofem es gelingen wird, die Aus- 
beute an Urtecr je t vcrgaster Braimkohlen zu 

steigem, wird, wie die Zahlen zeigen, die Braun-

kohle zu einer unserer billigsten Energie- 

quellen zu zahlen sein.
Die Gegeniiberstellung der Teerbestandteile beider 

Kohlenarten fuhrte zu der Erkenntnis und zu dem 
Ergebnis, daB durch den Zusatz von Braun- 

kohlenbriketts zu den Steinkohlen der Fett-

Abbildung 3. Schematiseho Darstellung der Gewinnungsanlage fiir Nebenerzeugmsae.
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gehalt desUrteeres der Steinkohlen wesent

lieh zu vcrbessern war, ohne daB die Aus
beute an Teer hierdurch eine EinbuBe cr- 

litt. Die Ergebnisse dieser Betrjebsweiśe zeigt 
Spalt o 3 der Zahlentafel 2.

Die Mischung von Steinkohlen mit Brauukohlen- 
briketts hat neben der 'Wertsteigerung des erzeugten 
Urteeres noch den weiteren VorteiI, daB die Bedie- 

nung der Gaserzeuger eine leichtere und eiufacliere 
wird, sowie daB der zur Vcrgasung erforderliche 
Dampfżuśatz sich vennindert.

Ais nnterster Wert der Ausbeute an wasser- 
freiem Teer wurden mit den heutigen Eiuriehtungen 

der Versuchsanlage bei Yergasung von Gasflamm- 
fiirderkohlen der Gewerkschaft Deutscher Kaiser, 
Schacht Lohberg, ebenso bei der Vergasung dieser 

Kohlen in Mischung mit llheinischen Braunkohlen- 
briketts Union im mittlereu Monatsdurchschnitt rd. 
75 kg je t Kohlen erhalten.

Bei der Vergasung von Braunkolilenbriketts 
wurde nach den erhaltenen Angaben eine mittlere 
Ausbeute von 25 bis 30 kg wasserfreiem Teer je t 
Kohlen erzielt.

Aus 1 t Kohlen kann demnaeh, unter Zur 

gruńdclegung der Werte der Zahlentafel 2, Ur-

teer gewonnen werden im AYerte von mindestens: 

im Falle A 0,37 im Falle B 16,50 JC (fiir reine 

Steinkolile);

im Falle A 7,50 JC, im Falle B 20,10 JC (fiir 

Misclikohlen: zwei Tle. Steinkohlen und ein Tl. 

Braunkohle);

im Falle A 3,50 JC, im Falle B 9,— JC (fur Rhei- 

nische Braunkohlenbrikctts).

Die Ausbeute an schwefelsaurem Anunoniak be

wegt sich je nach der zugesetzten Dampfmenge in 
den bekannten Grenzen, dic sich auch aus dem 

Linienzug der Abb. 5 ergeben.

Zu beachten ist hierbei z. B., daB die Ausbeuto 
an schwefelsaurem Anunoniak je t Kohlen beispiels- 

weise von 26 auf 40 kg gesteigert werden kann bei 
einer Steigerung des Dampfzusatzes von 1 kg auf
2 kg je kg Kohlen (bei einem Stickstoffgelialt der 
Kolilen von 1,4 %). Um also 14 kg Salz, im heutigen 

Gesamtwerte schwankend von 2,38 bis 3,04 JC, 
mehr zu gewinnen, ist je t Kolilen 1 1 Dampf mehr 

zuzuftiliren. Bei liołien Kohlenpreisen, also auch 
hohen Danipfkosten, wird es eine Grenze geben, 

bei der eine Steigerung der Salzausbeute die Wirt- 
schaftlichkeit beeintrachtigt, wenn nicht an Stelle

Zahlentafel 2. Bew crtung  des Drteers.

S te inko lile B raunkoh le

M iseh kohle 

(2 Tle. Steinkolile, 1 Tl. Jlraun- 

kohle)

Aus- Yerkaufswerte In JC Aus
beute

Ycrkaufswerte in JC Aus
beute

Yerkaufswertc In

Kr. ErzeuKHi#8c
in Ge* Fali A l ali B in Gc- Fali A Fali B i u Ge- 

wichts- 
teilen 

%

Fali A Fali 11

teilen
%

Je Zus. 
100 ks

Jc 
100 kg

Zus. teilen
%

Je 
100 kg

Zus. Je 
100 kę

Zus. Je 
100 kg

Zus. Je 
100 kg

Zus.

1 Sehmierol. . . 14 25 3.50 00 8,40 35 25 8,75 00 21,00 20 25 5,00 60 12,00
o Phenolol . . . 40 (i 2,40 20 8,— 25 6 1,50 20 5,00 35 0 2,10 20 7,00

3 Fett u. Paraffin *> 50 1,00 175 3,50 5 50 2.50 175 S.75 50 1,50 175 5,25

4 Peeh................. 40 4 1,G0 7 2,80 32 4 1,28 7 2,24 37 4 1,48 7 2,59

5 Riickstande, 
Yerlust. . . 4 — __ __i — 3 — —

i :' .
5 .— — —

G

100

Erlosaus lOOkgwasser- 
lreiem Tcor . . JC

_

8,50
:

22,70

100

14,03

-

36,99

100

10,OS 26,84

7 In  Zahlentafel 
setzte Werto

eingo- 

. JC 8,50 __ 22,00 '_ 14,00 _ 36,00 . — ‘ 10,00 —_ 26,80

8 Ausbeuto an wasser
freiem Teer f. d. t 
Kohlo . . . kg 75 25 75

9 Erlos aus Teer f. d. t 
yergaste Kohle M — 0,37 — 16,50 — — 3,50 — 9,00 — 7,50 — 20,10

tfre/ntóMe 
M -J M-S M/-A ra fS  „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Forsehungsergebnisse

des Frischdampfes Abdampf odor Zwischendampf 

;.ur Yerfugung steht.
Auf diese grundlegenden 

und die im praktischen Gaserzeugerbctrieb ge- 
wonnenen Erfahrungszahlen stutzeiM sind in den 
folgcnden Zalilentafeln 3, 4 imd 5 die beim Gas- 
eizeugerbetrieb mit und ohne Gewinnung der Neben- 
erzeugnisse auftretcnden Wertzifferii niedergelegt1).

In Zahlentafel 3 wurde das Warincausbringen aus 
1 kg Kohle ermittelt, und zwar fiir Steinkohlen, 

Braunkohlenbriketts sowie eine Misclmng von zwei 
Teilen Stcinkohlen mit einem Teil Braunkohlenbri

ketts. /
Es e.rgibt sich, daB der in 1 cbm Gas verfiigbare 

untere Heizwert, der beim Gaserzcuger olme Gc-

von kaltem Gas bei Stcinkohlen bis zu 39 %, bei 
Braunkohlenbriketts bis zu 42 %.:)

Bei der Beurteilung dieses Mehrauf- 
wandes an Kohlen ist zu beaehten, dafi 
durch diesen Mehraufwand Nebcnerzeug- 

nisse holien wirtschaftlichen Wertes ge- 
wonnen werden, so daB auch vom volks- 
wirtschaftlichen Standpunkte aus dieser 
Meliraufwand gerechtfertigt erscheint.

jSTacli dem Vorbilde von Professor Klingenberg 
wurde in den Zalilentafeln der Warmeverbrauch fur 

Dampfturbinen angenommen zu 5450 WE/KWst, 
fiir Gaśmaschinen zu 3570 WE/KWst..

Zahlentafel 4 gibt AufschluB iiber dic Betriebs

ausgaben und-einnahmen einer Anlage, geeignetfiir 
eine Vergasung von 100 t Kohlen in 24 st. Die 

eingesetzten Werte sind mit groBter Sieherheit auf 

Grund yon Erfahrungszahlcn gewahlt worden. Audi 
hier muBten der auBcrordentlichen Wertverschiebimg

Abbildung i .

Verkaufspreiso von Teererzeugnissen.

wiimimg der TsTcbcnerzeugnisse unter Zugrundelegung 

eines besonders guten Gases bei Steinkohlenyergasung 
noch 1620 WE betriigt, bei hoher Ausbeute an Neben- 
erzeugnissen bis 1140 WE zuruckgeht, bei Braun

kohlenbriketts von 1710 WE bis 1338 WE fallt.2) 
Dementsprechend sinken auch die theoretisch er- 
mittelten Flammentemperaturen, unter Voraus- 

setzung yollstandiger Verbrennung mit der theo
retisch erforderlichcn Luft menge voii 20°, yon 1526° 
auf 13100 und bei Braunkohlenbriketts yon 1665 0 
auf 1525

Der Mehraufwand an Kohlen zur Hervorbringnng 

derselben Heizwirkung steigt bei der Verbrennung

Oberingenienr H o lzw a rth  hat mich bei der Aus- 
arbeituug dieser Tafeln in auBerordentlieher Weiso unter- 
stutzt.

') Siehe FuGnotc S. 355.

Abbildung 5.

Versuche von Bono und Wheeler an 
einer Mondgaaanlage in England.

wegen zwei auseinanderliegende Zeitperioden, be- 
zeichnet mit A imd B, gewahlt werden. Kur in den 
Anlagekosten sind dic Werte, die zur Zeit A auszugeben 

waren, auch in die Spalte B ubemommen worden.

Aus der Zahlentafel ist zu ersehen, daB die jS.hr- 
lichen Betriebsausgaben je t vcrgaster Kohlen steigen 
von 2,97 J l bei Gaserzeugern ohne Nebenerzeug- 
nisse- Gewinnung auf 8,22 J l bei Nebencrzeug- 

nisse- Gewinnung. Bei Braunkohlenbriketts findet 
eine Steigeriuig der Betriebsausgaben von 2,10 auf 
5,42 J l statt.

Der Erlos aus Nebcnerzeugnissen steigt yon 6,37 
bis zu 26,90 J l bei Steinkohlen, bei Braunkolilen- 
briketts von 3,50 bis 12,90 J l  je t vergaster Kohlen. 
Bei Verg?sung einer Mischung von zwei Teilen Stein
kohlen und einem Teil Braunkohlenbriketts ist der 
Erlos aus den Teererzeugnissen noch wesentlich hoher 
ais bei der Yergasung reiner Steinkohlen. In den 
folgendęn Wirtschaftlichkeitsrechmmgen wurde je
doch von dieser Wertsteigerung kein Gebrauch ge

macht.
Bei der Aufstellung der Zahlentafel wurde an- 

genommen, daB der zur Salzerzeugung von 40 kg
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je t Yergaster Kohlen erforderliche Dampf, d. s.
2 kg nnd mehr je kg Kohlen, soweit er nicht im Gas- 
erzeuger sowie im Luftsiittiger selbst erzeugt werden 
konnte, imd soweit er nicht von dcm Abdampf der 
Gebliise herriihrt, ais Abdampf oder Zwischendampf 

einer fremden Kraftmaschine zur Yerfugung steht.
Ais zusiitzlicher Aufwand an Kohlen fiir Dampf- 

zusatz imd Kraftbedarf wurden in Zahlentafel 3 
6 % eingefiihrt bei reiner Teergewinnimg sowie Teer- 
und etwa 20 kg Salzgcwinnung, wahrend beim Gas- 
erzeuger olme Ncbcnerzcugnissc-Gewinn ung ein Koh- 
lenaufwand fiir den Dampf- imd Kraftbedarf von

3 % in die Rechnimg eingefiihrt wurde. Frisch- 
dampfzusatz aus besonders geheizter Kessel- 
anlage odcr Zwischendampf einer fremden Kraft

maschine odei aus der AbMtze einer fremden 
Warmequelle erzeugter Dampf wird nur bei Salz- 
ausbeuten iiber 15 kg erforderlich.

Zahlentafel 5 gibt unter denselbenVoraussetzungen 

wie vorstehend uber die Gestehungskosten des Gases 
in Pfennigen, bei annahemd voller Ausnutzung der 
Gasanlage, AufschluB und zeigt zugleich den Preis- 
unterscliied der Gasfeuerimg gegeniiber direlcter 
Kolilenfeuerung Es war hier notwendig, einen 
Fali C einzuschalten, nachdem durch das Reichs- 
kohlensteuergesetz vom 8. April 1917, § 5, Absatz 3, 
Kohlen, die żu Oelen, Fetten, Wachs imd ahnlichen 

Erzeugnissen Yerarbeitet werden, steuerfrei belassen 
werden sollen. Nach den Bestimmungen des Bundes- 
rates zu diesem Gesetz (§ 11) soli Steuererleichterung 
gewahrt werden solchen Betriebsstiitten, in denen 
jahrlich mindestens 100 000 t Braunkohlen-PreB- 

steine oder mindestens 50 000 t Steinkohlen ver-

1) Oberingenieur ®r.’Qrtg. F. L ilgo , Oberhausen, hat 

mir durch Zusehrift mitgeteilt, daB in  den senkrechten 
Spalten 4 und 5 der Zahlentafel 3 die wagerechten Spal- 
ten 13, 20, 25 und 27 Unstimmigkeiton aufwoisen.

Weiter befaBte sieh auf Anregung von Obcringenieur 
Lilgo Oboringenieur Bennho ld . Fiirstenwalde, 

und auf Anregung des Vereins deutscher Eisenhiittenleute 
' Bansen, Troisdorf, m it dieser Frago.

jfi|lh-2nn- Bansen berucksichtigt den Toergohalt in 
der Weise, dąB er von 1 kg Abgaso ausgeht. In  Zahlen
tafel 3 ist aber ausgegangen von 1 kg Bohgas plus dem 

zusatzlichen Teergehalt. Weiter berucksichtigen Benn
hold und Bansen den Wassergehalt, der in Zahlentafel 8 
nicht unmittelbar berucksichtigt wurde (eingeklammerto 
Zahlen).

Naehstehende Zusammenstellung gibt AufschluB uber 
d!e verschiedenartigen Rechnungsergebnisse:

■ ®t.>3ng.
Roser Lilgc

ObcriDg.

Bennhold

3iłJI.-3na.

Bansen

Flammentempe-
raturohneYor-

Sarmung:
HeiBgas. . . lo2C 1850 1875

(1820)
2075
(1910)

Kaltgas. . . 

Flammentempe- 
ratur m it Vor-

1480 1530 1534 1685

wiirmung:
HeiBgas. . . 2490 2580 2595 2955

(2880)

Kaltgas. . . 2530 2400 2390 2660
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Zahlentafel 5. Gestohungskosten .des Gases in  P fennigon.

Steinkoblo Braunkohle
Misehkohfe 1 

2 Tl. Stcinkohle) 
l Tl. Braunkohle;

direkte

lCohlen-

feue-

rung

Gas
erzeugung' 

ohne 
1 Gewin- 
niin" Ton 
Xcbcn- 
erzeug- 
nisaen

Ku!tirasorzrugunę“ mit Gas-
KahgaHerziuigung

mit
.1 ■ , \ 

Kaltgas- i 

erzeugung 

nur mit 

Teergcwlnnung j 

i

£
Bolastung der Gusanlnge 

rd. 94 %
nur relner 

Teer- 
gcwiu- 
nuntf

Teer- uud 
-0 kg; 1 
8alz- 

(lewtn- 
mmj;

Teer- 
gewin- 
nung 

und 40 ke 
Salz* 

auabeute

obne 
Gewin

nung roń 
Neben- 
erzeug- I 
nisuen ■

|

nur rcinoii 
Tcer- 
gewln- 
nung

Teer- 
gewin- 
nung 

und 15 kp 
Salz- 

auBbeuie

1 Brennstoffkosten fiir 
1 kg insges. verbr.

' Kohlen A 1.45 1.15 1,45 1 45 1,45 0,90 0,90 0,90

‘ '

i i i

1.27 i

2 m it Kohlcnstetn r B 2 70 2 70 2.70 2.70 2,70 1.76 1.76 . 1,76 2.39

3 1 ohne Kohlenstener C | 2 25 2.25 2.25 1.53 1,53 2.01

•(

Betriebsausg. weniger 
Erlos aus Neben- 
erzeugnissen 

fiir 1 kg insges. ver- 
brauehte Kohlen A + 0.297 -0.095 —  0,360 —  0,669 4- 0.210 — 0 024 — 0,144

■

—  0.208

5 B 4- 0 385 —  0 953 —  1,385 —  1.868 + 0 257 —; 0,524 — 0.748 —  1.313

6 2 C —  0,953 —  1,385 —  1,868 —  0,524 — 0.748 —  1.313

7

Gesamte Ausgaben fiir 
1 kg insgesamt 

yerbrauehte Kohlen A 1 45 1 747 1 355 1,090 0,781 1,110 0 876 0,756 1 062

8 B 2 70 3 085 1 747 1,315 0,812 2,017 1,236 1,012 1,077

9 3 C 1,297 0.865 0,382 1,006 0,782 0.6U7

10

Gesamte Ausgaben fiir 
10 000 W E im Gas 

yerfiigbar fiir Heiz
zwecke A 2,82 2,82 2 63 2,21 1,42 2,49 2,40 2,12 2,37

11 B 5 25 4,97 3 39 2,67 1,49 4 55 3 38 2,84 240

12 4 C | 2 52 1.76 0,70 2 74 2.19 1,55

13

Gesamte Ausgaben fiir 
10 000 W E im Gas 

yerfiigbar fiir Kraft- 
zweeke A 3 47 ' 2,64 2.23 1.45 2.85 2.41 2.13 2,38

14 B 6 13 3 40 2,68 1,51 5.18 3,39 2,85 2,41

15 5 C 2.53 1,78 0,71 2 75 2,20 1,565

16

Gesauite Ausgaben fiir 
1 cbm Gas 

boi 0° C und 
7GO mm Bar. A 0,457 i 0 324 0.255 0.165 0 427 0,277

- |

0 29

17 B | 0 808 i 0,417 0.307 0.171 0 776 0370 0,294

18 6 C | 0 310 0,202 0,081 0 286 0 19

arbeitct werden. Fali C der Zahlentafel wurde unter 
der Yoraussetzung der Steuerfreihcit berechnet.

Aus der Zahlentafel ist zu entnehmen, daB ins- 

besondere im Falle B bei hohen Kohlen- 
preisen die W irtschaftlichkeit der Neben

erzeugnisse-Gewinnung in auBerordentlich 
scharfer Weis-e herrortritt. Bei 40 kg Salzaus- 
beute sinken die Gesamtausgaben fiir 10 000 WE, 
verfugbar fiir Heizzwecke, von 5,25 Pf. bei di
rekt er Kohlenfeuerung auf 1,49 Pf. bzw.

0,703 Pf. bei Gewalmtng von Kohlensteucrfreiheit. 
Werden in einer Gaserzeugungsanlage, gebaut fiir 
einen tilglichen Durchsatz von 100 t Kohlen, taglich 
nur ctwa 300 Mili. WE erzeugt, also die Anlage mit 
nur etwa 60 %  ausgenutzt, soermaBigen sich bereits 

im Falle B, also bei den heutigen Kohlenpreisen, die 
Gestehungskostęn zwisehen direkter Kohlenfeuerung 

nnd Gasfeuerung bei 20 kg Salzerzeugung im Jahr lun 
145 000 J l ,  bei 40 kg Salzerzeugung im Jahre um 

300 000 J L  (Selilull folgt.)

X I ,
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Arbeiten deutscher Eisenbau-Werke aus den Kriegsjahren 

1914 bis 1918.
Von Sr.'3ng. H. B Ssenberg  in Dusseldorf. 

(Fortsetzung yon Seito 265.1

W e ite r e  b e m e rk e n s w e r te  E is e n b a h n b r i ic k e n .

I n der vorher beschriebenen Ausfiihrung (Difter- 
dinger Trilger auf eisernen Pemlelstiitzen auf 

eisernen oder holzernen Jochen) sind von den yer
schiedenen Eisenbautirmen noeb eine grofie Zahl 
Ersatzbauten fiir zerstorte Eisenbahnbriicken er-

Abbildung 24.

Dezember 1914 errichtet. Sie besafi aclit Oeft- 
nungen, und zwar eine von 15,385 m, sechs. zu.jp, 

15,69 m und eine von 9,475 ni, also voii ins
gesamt 119 m Lilnge. Schon kurz vor Beendi- 
gung der Arbeiten ergab sich wegen der Wieder- 
aufnalime des Schiftsverkehrs auf der Schelde 

die No twendigkeit, eine der 15,6 9 m 
langen Ueberbauten in der Eisen- 

balin-Strafienbriicke ais Hubbriicke 
umzugestalten (vgl. Abb. a4). 
Diese Arbeiten waren bis 10. Ja 
nuar 1915 erledigt. Das Gewicht 
derEisenbahnbriickekam auf 2461, 

das der Strafienbriieke auf 172 t, 

die Hubbriicken wogen 701; das 
Gesamtgewiclit betrug also 488 t.

Die fiir die Ersatzbauten zer- 
st.iirter Eisenbahnbriicken haupt- 

sachlich yerwandte Bauart fand 
auch beim Neubau gesprengter 
S tra fienbriicken  vorwiegend 
Anwendung. Gemafi der ge-

Hubpriioko m dor hisonbaun- und btrauenbrcito 

bei Termondo.

richtet worden. Naher bekannt, 
geworden sind dem Verfasser 

folgende von G u s t a v s b u r g 

erbaute Briicken:
1. Die zw eig le is ige  

E i senbahnbriick e iiber die 

Nethe bei D u ffe l mit einer 
Gesamtlange von 111,25 ni 

(aclit Oeffiiungen, und zwar 
fiinf je 14,03 m, eine von 
13,815 m und zwei je 13,045 
m). Das Gesamtgewiclit yon 

536 t wurde in der Zeit yon 
Ende Oktober bis 4. Dezember 
1914, also in vier Wochen 
eingebaut.

2. Die eingle isigeE isen- 

bahnbriicke bei R e y in  mit 
einer Gesamtlange von 114 ni 
(sieben Oeffnungen, und zwar 
zwei je 17,015, vier je 17,03 

und eine von ll,83m ). Die 
Briicke im Gewicht von 362 t wurde innerhalb 

fiinf Wochen (12, Februar bis 6. Marz 1915) 

erbaut.
3. Die e ing le is ige  E isenbahnbriicke 

bei Termonde mit nebenliegender, von ihr 
allerdinga unabhangiger S trafienbriieke wurde 

in, der Zeit von Anfang Noyember bis Anfang

^ l l U ł l U U U y  - O .  O t U l U C U U l  U^tvU 1 U _J IV U ¥ IU .

ringeren Belastungsart konnten dabei fiir die 

Haupttrager entweder kleinere Profile ais bei 
den Eisenbahnbriicken oder bei gleich hohen 

Tragern grofiere Stiitzweiten gewahlt werden. 
Zur Ueberbriickung selir groBer Stiitzweiten er- 

wies sich jedoch der Trager ais einfacher Balkon 
yielfach ais niclit ausreichend oder unwirtschaft-
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lich, so dafi er durch einen entweder oben oder 
unten liegenden Bogen yerstiirkt werden mufite.

k )  S t r a B e n b r i ic k e n  in  R e v ln .

Die iiber die Maas fiihrenden zwei-Strafien- 

briicken, Hangebriicke und Fachwerkbriicke, wur
den nach ihrer Zerstiirung ersetzt durch zwei 
fast gleichartige Briicken, die G ustavsburg er- 

baute. Bei der Ersatzbriicke 1 fur die Hiluge- 
briicke (15,06 ; 5 x 15,09; 15,06 =  105,57 m)

rt/~n
1

NPSO
\  1

— — 4 ? = ?1---ll----

7W D  | | I
T l i l i  

7700- > J

---------- yjtfo------ —--.jj

Abbildung 26. Fahrbahn der StraBenbriicke in Givet.

iibertrugen die Haupttriiger N. P. 55 ihre Last 
durch einen Tragerrost unmittelbar auf die hol- 

zernen Rammjoche. Fiir die an Stelle der Faeli- 
werkbriicke zu bauende Ersatzbriicke 2 (16,06;
4 x 16,09; 16,06 =  96,48 m) wurden ebenfalls 

Trager N. P. 55 gew&hlt, die durch Vermittlung 
von eisernen Pendeljochen ihre Last auf einge- 
raramte Holzpfahle in den Boden ableiteten. Der 

Querschnitt der Fahrbahn beider Briicken sali 
3,0 m fiir den Fuhrverkehr und beiderseits einen

StraBenbriicke in Fumay erbaut. Sie besafi sechs 
Oeffnungen (zwei je 15,91 und vier je 16,09 m) 
von insgesamt 96,48 in Lange und ein Gewicht 
von 90 t.

m )  S t ra B e n b r iic k e  i n  G iv e t .

Bei dieser iiber die Haas fiihrenden Briicke 
mufite von G u s ta v sb u rg  eine Kragtrager- 
anordnung gewilhlt werden, da die alten Pfeiler 
der zerstorten Steingewijlbc-Briicke ais Zwischen- 
stiitzpunkte beibehalten-werden mufiten und die 

einzelnen Oeffnungen zu grofi waren, um bei 
Anordnung einfacher Balken mit den 1 m liohen 
Diiferdinger Tragern auszukommen. Indem man 

die Trager der ersten und letzten Oeffnung 3 m in 
die Mitteloffnung hineinkragen liefi — die Haupt- 
trager 100 B erliielten damit eine Lange yon rd. 
25 m — , ergab sich fiir den einzuhangenden 
Mitteltrager eine Spannweite von 17,6 m. Die 
Gesamtlange der drei Oeffnungen (21,65; 23,9 ; 

21,65 m) betrug 67,20 m, das Gewicht 75 t; 

der Bauvorgang spielte sieli in der Zeit vom 
12. Januar bis zum 5. Februar 1916 ab. Ueber 
die Ausbildung der Fahrbahn gibt Abbildung 26 

Auskunft.

n )  S t ra B e n b r iic k e  b e i V i : e n x .

Die alte franzosische Strafienbriicke, die ais 
Haugebriicke von etwa 75 m Stiitzweite iiber die 
Maas bei Yireux fiihrte, war im Herbst 1914 
durch Sprengung zerstort, durch die deutschen

Abbildung 27. Baustelle bei Vireux.

erhohten 60 . cm breiten Fufiweg vor, so dafi 
die ganze Breite zwisehen den Gelandern 4,2 m 
betrug. Beide Briicken wurden von Dezember 
1914 bis Februar 1915 errichtet; die eigentliche 
Bauzeit betrug fiir jedes Bauwerk • rund vier 
^Yochen. In die Briicke 1 kamen 104 t., in die 

Briicke 2 110 t Eisenbauteile. Abb. 25 zeigt 
die Briicke 2 nach ihrer Vollendung.

1) S tr a B e n b r i ic k e  in  F u m a y .

In der schon oft erwahnten Ausfiihrungsart 
(Trager auf Holzjochen) wurde ab Noyember 
1914 von Gu s t a v s b u r g in 10 Wochen die

Truppen aber durch eine dicht iiber dem Wasser- 

spiegel liegende leichte Holzbriicke auf Holz- 

Rammpfahlen etwa 100 m stroinabwarts ersetzt 
worden. Diese Notbriicke hatte nur eine kleine 
auszufahrende Oeffnung, die eine grofie Gefahr 
bei Hochwaśser und abtreibenden groBeren Gegen- 

standen bildete und aufierdem dem Schiffahrts- 

verkelir, der auf der Maas wieder in vollem Um- 
fange fiir groflere Schiffe aufgenoinmen werden 
sollte, nicht geniigte. Deshalb entschlofi man 

sich im Jahre 19 16 zum Bau einer neuen 
Strafienbriicke von etwa 75 m Stiitzweite, unter 
Benutzung der Endwiderlager der alten Ilange-
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briicke. lin engeren Wettbewerb wurde der Auf- 
trag der D o r tm u n d  er Union erteilt, die 
ais Tragweite einen dureli einen Bogen (sogenann- 
ten Langersclien Balken) versteiften Trager vor- 

schlug. Die Bogenliolie wurde derart gewahlt, dafi 
der Versteifungstrager noch aus einen Diffordinger 
Trager, P r o f i l  100 , gebildet werden konnte. 

Durch die Wahl dieses lieberbaus wurde die 
Herstellung der Briicke wesentlieh verein- 
faeht. Fiir das Geriist waren nur vier Pfahl- 
joche, die einen Abstand von etwa 15 m hatten, 
erforderlich. Ueber den Joclien lagen die StoBe

der DilTerdinger Trager von etwa 15 m Lange. 
Diese Trager wurden mittelst Hilfsbriieke iiber- 
geschoben und durch einen leichten Geriistbock 

in ihre rielitige Lage abgesetzt (Abb. 27). Auf 
den Tragern lief ein leichter Handkran, mit dem 
die Fahrbahn eingebaut wurde. Von derFahrbahn 

aus wurden dann mittels Standbaum die senkrech- 

ten Stalle und die obere Gurtung des Druckbogens 
eingebaut. Zum Abnieten der Fahrbahn geniigten 

leiehte Hangegeriiste. Abbildung 28 zeigt die fer- 
tige Briicke. Zum Ablauf des Wassers wurde der 
Briicke eine parabelformige Ueberhohung mit einem 

Pfeil von 200 mm in Briickenmitte gegeben, und 
zwar wurden die Hiingestangen um die ent- 
sprećlienden MaBe gekiirzt. Um die Spannungs- 

verhaltnisse in dem Stabbogen und dem Verstei- 
fungstrager durch diese Maflnahme nicht zu an- 

dern, wurde bei dem Aufbau wie folgt yerfahren : 
Nachdein zuerst der Yersteifungstrager in wage- 
rechter Lage verlegt und dio Fahrbahnteile fertig 
versęhraubt waren, wurden die StoBe der Differ- 

dinger Trager in dieser Lage endgiiltig yernietet. 
Danach erst wurde iiber den Pfahljoehen durch 

Anheben mit Druckwasserpressen die ertorder- 
liclm Ueberhohung vou etwa 200 mm in den 

durcblaufenden Yersteifungstrager gebraeht, der 
dadurch eine der normalen Belastung entgegen- 
gesetzte Beanspruchung erhielt. In diesem Zu- 

stande wurde die Briićke vollkommen zusammen- 
gebaut und dann freigesetzt. Die so erzielte kiinst- 

lichę Spannung wird bei Belastung der Briicke 
dureli die dann (luftretende Beanspruchung yer- 
mindert, wodurch der EinfluB der Ueberhohung

ausgeglichen ist. Das Nieten und Aufrciben er- 
folgte durch Lufthfimmer und elektrische Bolir- 
maschinen; PreBluft und elektriseher Strom wurde 

dureli eine fahrbare Kompressor- und Dynamo- 
Anlage geliefert. Die Arbeiten wurden am 8. Ok
tober 1916 aufgenommen, nachdem mit dem 
Rainmen der Geriistjoclie 14 Tage vorher begonnen 
war. Die Briicke war am 9. Dezember fertig ab- 
genietet und wurde an diesem Tage freigesetzt. 
Zu gleicher Zeit war der Holzbolilenbelag auf der 

Briickenfalirbahn und den Gehwegen yerlegt und 
das Briickengelander angebracht worden, so dali 

die Briicke am 15. Dezember 1916 
demVerkehrubergcben werden konnte. 
DieFertigstellung hatte in wesentlieh 

kiirzerer Zeit erfolgen konnen, wenn 
sieli nicht durch die damals herr- 

sehenden ungiinstigen Verhaltnisse 
auf den belgischen Bahnen die Anliefe- 
rung der Eisenbauteile verzogert 

hatte. Das Entfernen der Geriistjoclie 
und das Abraiunen der Baustelle 
dauerte noch bis zum 22. Dezember 

1916. Im Durchschnittwaren auf die

ser Baustelle 25 Leute an einem Tag 
beschaftigt. Das Gesamtgęwicht der 

Briicke betragt etwa 174 Tonnen.

o) StraBenbrucken in Russisch-Polen.

Yon den zahlreichen, wahrend des Krieges in 
Russisch-Polen erbauten eisernen Briicken ver- 
dient eine Gruppe von StraBenbrucken wegen ihrer 
eigenartigen Bauart und Ausfuhrung besonders 

hervorgehoben zu werden. Es sind dies yerschie- 
dene Briicken uber den Bug und Narew, 

die an Stelle der von denRussen zerstortenholzer- 
nen Briicken im Winter 1915 /1916 erbaut wurden. 

Zur Wahrung eines einheitlichen Briickenbildes 
und vor allem zum Zwecke einer beschleunigten

Abbildung 29.; Unterspaimter Balken.

Herstellung der Bauwerke wurde mit wenigen 
Ausnahmen fiir samtliche Briicken die gleiehe 

Bauart gewahlt: holzerner ]Jnterbau, eiserner 
Ueberbau mit holzerner Fahrbahn. Die zum Tell 
iiber 400 m langen Briicken wurden in einzelne 
Ueberbauten yon 30 in Stiitzweiteaufgelost. Diese 

Stiitzweite hatte sieli sowohl mit Rucksicht auf 
Hochwasser und Eis ais auch in bezug auf 

Bausloffaufwand ais die gunstigste ergeben. Die 
Pteiler bestanden ans einer Anzahl(gew5hnlich 12) 

Holzpfahlen, die zur Verteilung des Auflager- 
ilruckes auf alle Pfahle durch kraftige Quer- und 
Langsbalken verbunden waren. Auf diesen Holz- 
jochen ruliten die eisernen Ueberbauten, die ais 
unterspannte (Langersche) Balken anzusprechen 

waren (s. Abb. 29). Der Balkentrager wurde hier-

Abbildung 28. StraCeubruekc bei Viroux.
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Sehr cinfach gestaltete sich hei diesen Briicken 

die Errichtung. An Riistungen war icdiglich in 
der Mitte jeder Oeffnung von 30 in ein Hilfs- 
joch aus zwei Pfahlen erforderlich, und ein aller- < 

dings fiir diese Briickenart besonders erbauter 
Kran von 4 ni Simrweite und 4 ‘/a t Tragkraft

bei durch einen Differdinger Triiger Nr. 75 ge
bildet, wahrend die Onterspannung aus einer Flach- 
eisenkette (2/260.40 bzw. 4/260.20) bestand. 
Die einzelnen Stabe dieser Kette waren durch 
Bolzen gelenkartig Yerbunden; die Druckstreben 
bestandenaus N.P.14. Von Haupttrager zu Haupt

trager gingen Quertrager, die wiederum einen 
mittieren LangstrSger trugen. Auch fur diese 
Teile wurden mit Riicksicht auf die schnelle 
Herstellung I-Trager gewahlt; dadurch wurden 

sowohl die Arbeiten in der Werkstatt ais auch auf 
der Baustelle auf ein MindestmaB beschrankt. Einen 

Querscbnitt durch die Briicke gibt Abb. 30 wieder. 
Die Breite der Falirbahn betragt hiernacli 5,5 ni, 

wozu noch beiderseits je 0,75 m FuBweg kommen. 

Die gesamte Briickenbreite ist bei einem Abstand 
der Haupttrager von 4,00 m somit 7,00 m. Die 
Fahrbalm besteht aus Querschwellen 24/30, die 
in 1 m Abstand auf eisernen Unterbau verlegt und 
mit diesem durch Schwellenscbrauben verlmnden

geniigte, uin die 15 m langen Ditierdinger Trager 
von Jocli zu Joch Yorzustrecken (vgl. Abb. 34). 

Hierbei fulir der Kran auf den Haupttragern, 
auf denen die Laufschienen festgeklcmmt wurden. 

Die Anfuhr der Eisenteile erfolgte auf einem 
Feldbahugleis auf der Briicke bis unter den Kran

Abbildung 30. 

Normalnuorschnitt einer StraBenbriicke.

sind. Hieriiber liegen die 12 cm starken Trag- 

bohlen, auf diesen dann die 6 cm starken Fahr- 
bohlen. Die seitlichen Fufiwege sind erhoht und 

die beiderseitigen Gelander auf den Querschwellen 
befestigt. Einzelheiten des eisernen Unterbaues 

sind aus Abb. 31 zu ersehen.
Zur Erzielung einer gleichmaBigen Druck- 

verteilung auf die Jochpfahle bei einseitiger Be- 
lastung der beiden auf dem Joche liegenden Ueber- 

bauten wurde die nachstehend erlttutertepatentierte 
Bauart von Thieine mit Erfolg angewen-
det: Die beiden Tragerenden der aneinander-
stofienden Ueberbauten sind durch eiri Bolzeuge- 
lenk derart verbunden, daB sowohl eine Drehung 
um den Bolzen ais auch eine Langsverschiebung 

bei Ausdehnung der Briicke moglich ist (vgl. 
Abb. 32). Ferner ruhen dic beiden Tragerenden 
auf einem sogenannten Wagebalken auf, der in der 

Mitte auf einem quer zum Joch laufenden eisernen 
TJnterzug liegt. Tritt nun ungleiche Belastung 
zweier anschlieBenden Ueberbauten ein, so hat 

der Gelenkbolzen d (Abb. 32) die entstehende 
(iuerkraft aufzunehmen, wahrend der Wagebal
ken w ais biegungsfester Stab desDreiecksd - in -n 

den Auflagerdruck bei q auf den Unterzug bzw. 
das Joch angibt. Auf diese Weise wird die Aus
dehnung jedes einzelnen Ueberbaues fiir sich aus- 
gegliclien, was bei den langen Briicken mit Riick- 

sicht auf die Holzpfeiler notwendig war. Die 
bauliche Ausbildung ist aus Abb. 33 ersicbtiicli.

Abbiklung 32. M'agebalken-Auflagerung.

hindurch, von wo aus die Teile alsdann ange- 
schlagen und verlegt wurden. Nachdem zuerst die 
Haupttrager lagen, konnten von Hangeriistungen 
aus die senkrechten Stabe und dann die Flach- 
eisenketten eingebaut werden. Die Briicken wurden 

zunachst verschraubt, sjiilter vernietet.
Yon der Firma Bruckenbau F lcndcr A.-G., 

Benrath  a. Rh., sind innerhalb seclis Monaten 
acht Briicken dieser Art von insgesamt rd. 2000 
lfd. m und im Gewicht vou 3620 t ausgefuhrt 
worden; das durchschiuttliciie Eisengewicht be-

Abbildung 31. Eisemcr Unterbau 

einer StraBenbrueke.
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und zwar bei W  y s c h ~ 
ko w, B ro k  und Nur. 
DasBildderNarewbriicke 

beillozan (Abb. 35) zeigt 
das Aussehen derartiger 

Uebergange.
Bei nahezu allen 

Briicken muflte das Eisen 
yom Bahnhof zur Verwen- 

dungsstelle teils durch 
Feldbahn, teils mittels 

Achse und Lastauto bis 
zu 35 km weit auf śchlech- 
ten Wegen uud Kniippel- 
ditmmen angefahren wer
den. An Arbeitskraften 
stand aufier einem 

Stamm yon deutschen ge- 
schulten Arbeitern nur 

dio zuruckgebliebene pol- 
nische Bevolkerung zur 
Verfiigun£. Schuee und 

Hochwasser erscliwerten 

Ausbildung einer haufig den Fortgang der 
Arbeiten. Trotz aller die
ser liindernden Umstande 

konnten die Arbeiten ohne 

wesentliche Unfalle und 
Verzogerungen in kiir- 
zester Zeit fertiggestellt 
werden.

Abbildung 33.

Wagenbalken-

Auilagerung.

trug rd. 1,25 t fur 1 in Briickenlange. Es waren 
fiinf Briicken uber den Narew, und zwar bei 
P u łtu s k , R o za n , W isn a  und Nowo-Grood 

(zwei Stiick) und drei Briicken iiber den Bug,

p )  S ir a B e n b r i ic k e  b e i O s t r o le n k a .
Der Neubau der von den Russen auf dem 

Riickzuge beseitigten alten Strafienbriieke iiber 

den Narew bei der Festung Ostrolenka wurde

Abbildung 34. Zusimmenbauen einer StraSenbriicke.
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Anfang Deżember 1915 dem Werke A ug us t 
K lo n n e , D o r tm u n d , iibertragen. Der Neu- 

bau in einer Gesamtlange von 263,6 m bestand 
aus aclit einzelnen Ueberbąuten von je 29,4 m 

Lange und zwei Endoffnungen von je 14,2 m 
Lange (vgl. Abb. 36). Fiir die Wahl der Haupt-

den gedriickten Bogengurt gegen Ausknicken 

(vgl. Abb. 37). Bei der kurzeń zur Verfiigung 
stehenden Zeit war es nicht moglicli, die Pfeiler 
in massiver Bauweise auszufiihren, sondern es 
wurden aus Pfahlen gerammto Holzjoclie gewahlt, 
die durch Yerbande und obere KopmŚlzer aus-

Balken). Fiir den Balkentrager geniigten I  -Eisen 
70, fiir den Versteifungsbogengurt 2 TJ N.P. 20. 

Bei der angenommenen Stutzweite von 29,4 m 
war es weiter moglich, den Balkentrager in zwei 
Stiicken, d. h. nur mit einem MittelstoB zur 
Anlieferung zu bringen; dies war fiir den Bau- 
vorgang von besonderer Bedeutung. ln Yerbin

dung mit den Quertragern aus JN . P. 55 sicher- 
ten biegungsfeste, nach unten gespreizte Pfosten

das geniigte, die Eigengewichtslast des Ueber- 
b&ues bei noch nicht geschlossenein MittelstoB 

des Balkentragers aufzunelunen. Der Vorbau er
folgte mit Hilfe eine3 fahrharen Krangerfistes 
(s. Abb. 38) mit zwei langen Auslegern in der 
Weise, daB zunachst die Halften der Versteifungs- 
trager bis zum Hilfsjoch aufgelegt und Quer- 
und Langstrager eingebaut wurden, dann wurde 
nach Yerschieben des Krangeriistes die nachste

tragerentfernung zu 7,0 m war die Bedingung 
bestimmend, daB auf der Fahrbahn schwere 

Militilr - Lastfulirwerke aneinander vorbeifahren 
konnten und seitlicbe FuBwege vorlianden waren. 
Fiir die Fahrbahn war doppelter Bohlenbelag 
auf Holzscbwellen; fiir die FuBwege einfacher

Abbildung 36. StrftBenbriicke bei Oetrolenka

Bohlenbelag vorzusehen. Die angestellten Er- 
wagungen, bei welcher Stutzweite- der Ueber- 
bauten und welcher Haupttragerart kiirzeste 

Lieferzeit und einfachste, moglichst geriistlose 
Bauweise erreicht wiirde, fuhrten zu dem durch 
Bogen rersteiften Balkentrager (Langerschen

reichend standfest waren. Diesen Pfahljochen 
wurde durch vorgesetzte Eisbreclier ein beson
derer Schutz gegeben. Wagebalkenlager in der 
unter o beschriebenen Bauart sicherten eine 

moglichst zentrische Lastverteilung auf die 
Pfahljoche.

Sechs Woehen nach Vertragsab- 

scliluB standen die gesamten Eisen- 

teile aufstellfertig vorgearbeitet auf 
Balinwagen yerladen. Infolge ungiin- 
stiger Witterungsverlialtnisse, insbe

sondere starkenEisganges, hatten sich 
jedoch die Bauarbeiten verzijgert, so 
daB mit der Aufstellung des eiser

nen Ueberbaues erst Mitte Marz begonnen 
werden konnte. Die Gefalir des Eisganges 
lieB eine sonst iibliche Ausriistung. zur Auf
stellung nicht zu ; es wurde daher folgender- 
maBen vorgegangen. In der Mitte jeder Oeff- 

nung wurde ein schwaches Hilfsjoch gerammt,

Abbildung 37. Tragwerk der StraCenbriicke bei Ostrolenka.
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Ausmhrfórderung.1)

Von Diplom-Kaufmann1 Fritz

W
ir leiden zurzeit, wic das schon so haufig 
beklagt worden ist, an einer Ueberorgani- 

sation. Dieser Zustand tritt u. a. in scharfer 
Weise bei den amtlichen Einrichtungen hervor, 

welche die deutsche Ausfuhr iiberwachen sollen. 

Ais oberste Behorde haben wir den „Reichskom- 
raissar fiir Aus- und Einfuhrbewilligung11. Die 

weiteren Stellen sind: 
die vier „Beauftragten des Rcichskonunissars11 in 

Miinchen, Stuttgart, Karlsruhe und Konigsberg, 

die „AuBenhandebsteilen11 und „AuBenliandels- 
nebenstelłen", 

die „Zentralsteilen".
Das Umstandliche dieser ganzon Einrichtung liegt 

auf der Hand. Wo sind die Grenzen fiir die Zu- 

staudigkeit der verschiedenen Organe? Man ver- 
deuflicht sich die Schwierigkeiten am besten an den 

Fiir die Eiscnindustrie eingerichteten Ausftihrbewil- 

ligungsstellcn. Neben dem Rcichskommissar und 
seinen Beauftragten bestehen:

a) eine AuBenhandelsnebens telle fiir „Waffen- und 

Kleineisenwaren11 in Elberfeld:
b) folgende ,,Zentralstellen der Ausfnhrbewil- 

ligung11:

1. fiir dic „Mischinenindustrie11 in Charlotten- 

burg.
2. fiir den „Bareich der deutschen GieBereien*.1 

in Berlin.
S. fiir „Eisen- und Stahlerzeugnisse“ in Berlin,

*) Vorstshende Auafuiuungen, dic uns bereits vor 
mehreren Woehen zugingen, sind dureli dio jiingsten 
Ereignissc zum Teil schon iiberholt, auch gehen wir nicht 
in allen Punk ten mit dem Vcrfasser einig, Trotzdem 
glauben wir bei der Bedeutung der angeschnittenen 
Frage den Aufsatz reroffentliehen zu sollen, behalten 
um  aber vor, in einem weiteren Aufsatz zu den obigen 
Ausfuhrungen Stellung nehmeti zu lassen.

Die Schriftleitung.

Runkol, Bensbcrg bei Koln.

4. fiir die „Metallindustrie11 in Berlin,
5. fur „Schmiedestiieke und Stabeisen“ und 

die Erzeugnisse, welche der Yerbrauchstktig- 
keit des Stahlwerks-Yerbandes unterliegen, 

in Dusseldorf,
6. fiir „Grobbleche11 in Essen,
7. fiir „Walzdraht11 in Diisseldorf,
8. fur „eiserne Rohren“ in Dusseldorf.

Fur einzclne Waren ist die Zustandigkeit ja ziem- 
lich klar, aber nicht fiir alle. Und dann lese man eine 
Erlattterung, die der Beauftragte des Reichskommis- 

sars in Konigsberg in einer „Anleitung fiir die 
Stellung von Aus-, Ein- und Durchfuhrantragen11 

vom 1. Dezember 1919 gibt:, ,Die einzelnen Ausfulir- 

antrage sind bei den fiir die Erledigung zustiindigen 
AuBenhaiidelsstellenbzw.Zentralstelleneinzureiehen, 

die besóndere Vordrucke vorgeschricben haben. Fallt 
dio Ware nicht in den Bereich einer dieser Stellen 

oder wohnt der Antragsteller in OstpreuBen, Bayern, 

Wiirttemberg oder Baden, sosind dic Antriige beim 
Reichskommissar in Berlin bzw. dessen Vertreter in 

Konigsberg usw. einzureichen. In  einzelnen Fallen 
miissen die Ausfuhrantriige von den Beauftragten 
an die zustandigen Zentralstelien zur Begutaclitung

iibersandt werden. Dad ist namentlich bei solchen
\

Waren der Fali, bei denen Preisprufungen vor- 

genommen werden mussen, wie z, B. fiir Papier, 
Eiicnwaren, Taschenlampen, Batterien usw.11 Dic 
Erlilutcrung. die yorstehend mit ganz unwesentliehen 

Kiirzungen abgedruckt ist, crscheint ja an und fiir 
sich sehr dankenswert, laBt aber doeh einen Bliek 
in das Yerzwickte der ganzen Organisation tun. 

EinigermaBen ertriiglich wiirde dieser Zustand sein, 
wenn es den beteiligten Kreisen moglich wiire, sieh 
iiber die Zustiindigkeiten usw. bei einer zuvcrlassig 

uńterriehteten Stelle Au.-kunft zu liolen. Das aber 
ist Welfach zut Unmoglhhkcit geworden. Ais die

Abbildung 3S. Aufstellung des Ueberbaues fiir die StraficnbrUcke 

bei Ostrolenka.

Halfte der Versteifungstrager bis 

zum ersten bleibenden Joch in 

gleicher Weise eingebaut und so 
fort. Besóndere Mannschaftsgrup- 
pen gingen hinterher und bauten 

diePfosten und Gurtungen des Ver- 

steifungsbogens ein. Es ist so 
moglich gewesen/ den gesamten 
eisernen Ueberbau im Gewicht 

von rd. 400 t innerhalb drei 
Wochen aufzustellen.

Die auf der Baustelle herzu- 
stellenden Yerbindungen sollteu 

geschraubt werden; es wurde aber 

spater yerfiigt, daB die wichtige- 
ren StoBe genietet werden sollten, 
durch diese Nacbarbeiten wurde die 
Inbetriebnahme der Briicke aber 

nicht yerzogert. (Foits. folgt.1)
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fur die Beratung der Handebkreise gegebenen Stellen 
waren die Handelskammern anzusehen, aber auch 
diese werden von den zentralen Reiehsstellen uber 

den Gang der Organisation nicht geniigend auf dem 
laufenden gehalten, wie das auch noihdie Handels- 
kamraer Berlin in ihren Oktober-Mitteilungen be- 

klagt. Die Reiehsregierung hat bisher fast nichts 
anderes getan ais kurze Mitteilungen dariiber in die 
Weit zu setzen, welche Zentralstellen usw. ein- 

gerichtet worden sind. Das, was das wichtigste war: 
die Zustiindigkeiten, die bei der Stellung der Antrage 
zu beobachtenden Fórmlichkeiten usw. wurden nicht 

bekańntgegeben, sondern muBten im Bedarfsfalle 
erst wieder von den Zentralstellen erfragt werden. 

(Die oben erwahnte kleińe Anleitung des Be- 
auftragtei dc3 Rsichskommissars in Konigsberg 

ist eine private Arbeit des Regierungsrats Sager.) 
Das ist aber noch nicht das Sehlimmste, Die 
Zentralstellen selbst sind sieh vielfacli iiber die 
Grenzen ihrer Zustandigkeit und derjenigen an- 

derer Stellen im unklaren, wie manche Be- 
schwerden aus Handelskreisen dargetan haben. 

Dic Handelskammern miiBten aber auch in noch 
weiterem Umfang zuverlassig unterrichtet werden, 

damit die Ausfiihrenden Zeit und Arbeit nach Mog
lichkeit ersparen und ihre Antriige zweckmaBig ab- 
zufassen in der Lage sind. Die Kammern konnen wohl 

feststellen, ob eine Ware einem Ausfuhrverbot unter- 
liegt oder nicht, unbekannt sind ihnen aber im all- 
gemeinen die Voraussetzungen, unter denen ein 

Ausfuhrantrag Aussicht auf Genehmigung hat, wobei 
namentlich die Frage der Mindestpreise und die 

Wahrungsfrage beziiglich der Bereclmung eine Rollc 
spielen. Die Handelskammer in Berlin wreist mit 
Recht darauf hin, daB man doeh wenigstens die all
gemeinen Richtlinien fur die bei der Ein- und Aus
fuhr beobachtete W ahrungspolitik bekanntgeben 
solle. Gerade diese Seite der ganzen Ausfuhrfragen 
erscheint heute von besonderer Bedeutung. Yon allen 

Seiten verlangt man mit Recht eine moglichst groBe 
Steigerung der Ausfuhr zur Stiitzung unserer Wiih- 
rung. Es sind da ja die verschiedenartigsten Vor- 

schljige gemacht wrorden. Der eine glaubt das Heil- 
mittel darin gefunden zu haben, daB man in der 

Wahrung des Auslandes verkaufen solle unter An- 
lehnung an die im Auslande fiir dieselben Giiter maB- 

geblichen Preise; der andere mochte die Preise an 
und fiir sieh den Weltmarktpreisen angepaBt wissen, 
damit wir nich t vom Auslande in unseren, ,zu billigen“ 

Waren ausverkauft werden. Welches Mittel man nun 
auch ais das richtigc ansehen mogę, die Frage an 
nnd fiir sieh ist heutzutage von grundlegender Be

deutung, und es ist deshalb dringend notig,daB die 
Zentralbehorden sieli uber den besten einzuschlagen- 
den Weg baldigst Klarheit verschaffen, diese Klar- 
heit in ihren Anordnungen zum Ausdruck bringen 

nnd dafiir sorgen, daB alle amtlichen Auskunfts- 
stellen, insbesondere die Handelskammern, mit den 

Dotigen Unterlagen fiir eine griindliche Auskunft- 
erteilung versehen werden. Einen Ansatz zu einer 
etwas deutlicheren Stellungnahme kann man viel-

leicht in einer AeuBerung der Reichsbank erkennen, 
dic kiirzlich dem Verband Berliner Spezialgcschiifte 

Uber die Frage der Verkiiufe an Ausliinder mit- 
geteilt hat, daB eine unterschiedliche Behandlung 
der Preisstellung fiir In- und Auslander anzustreben 

sei, soweit der Geschaftszweig das irgend gestatte, 
und zwar in der Weise, daB den Auslandern auf die 

Inlandspreise ein bestimmter Zuschlag berechnet oder 
den heimischen Kunden auf die allgemein erhohten 

Preise eine Vergiinstigung gewahrt werde. Soweit 
eine solche unterschiedliche Behandlung undureh- 
fiihrbar erscheint, ware zwischen Luxus- und Ge- 
brauchswaren zu unterscheiden und dabei dic Preise 

der Lususwarcn den Weltmarktpreisverhiiltnissen 
anzupassen, dagegen die Waren des taglichen Bedarfs 
imlnland auf dem bisherigen Preisstand zu erhalten 
und sie zur Verhindcrung einer Abwanderung ins Aus
land nur in kleinen Mengen abzugeben. Diese Kund- 
gebung hat ja natiirlich in erster Linie die im 

Inland getatigten Einkaufc, weniger die Ausfuhr- 
gescluifte unter direkter Versendung der Waren nach 
dem Auslande im Auge. Es handelt sieh aber doeh 

hier im Grunde um dieselben Fragen, und man kann 
nurhoffen, daB eineEinheitlichkeit in der Auffassung 

der Zentralbehorden iiber alle diese Fragen erreicht 
und dem deutschen Kaiifmann bekanntgegeben wird, 

damit eine groBere Ruhe und Stetigkeit in das Aus- 
fuhrgeSchaft auf dem Wege iiber dic Prcispolitik 

einkehren kann.
Aber auch auf einem anderen Gebiete kann man 

vielleicht den Anfang zu einer Vercinfachung der 
Sachlage fur den Kaufmann erblicken. Dic erste 
Entwieldungsstufe liegt darin, daB, wie die Handels
kammer Berlin mitteilt, ihr der Reichskommissar 

fur Aus- und Einfuhrbewilligung am 7. Oktober v. J. 
geschrieben hat, angesichts der Hiiufung der Antriige 

auf Ausfuhrbewilligung sei infolge Zunahme des 
Aufienhandels eine Neuregelung der Bestimmungen 
iiber die Handhabung der Ausfuhrbewilligung erfolgt. 
Um die Zentrale zu entlafetcn und einer Stockung in 

der Ausfertigung und Prufung der Ausfuhrantrage 
vorzubeugen, seien seit dem 1. Oktober auBer den 
Beauftragten des Reichskommissars auch die Zentral- 

stcllen fur Ausfuhrbewilligung sowie die AuBen- 
handelsstellen und AuBenhandelsnebenstellen zur 

selbstiindigen Bcarbeitung, Erledigung und Stempe- 

lung fiir die in ihren bisherigen Gesehiiftsbereich 

fallenden Antrage zustiindig, wie das ja auch in der 
bereits besprochenen „Anleitung" des Regierungs
rats Sager angedeutet wrorden ist. Das bedeutete 

jedenfalls eine Beschleunigung des Verfahrens, weil 
das Hin-und Hersenden von Schriftstiicken zwischen 
den einzelnen Stellen vermiedcn wurde. Offen blieb 

aber dabei die Frage der Zustandigkeit, denn die 
verschiedencn Stellen sollten nur „fiir die in ihren 
bisherigen Geschaftsbcreich fallenden1* Antriige er- 

weiterte Befugnisse erhalten. Einen besonderen An- 
laB zu einer bedauerlic-hen Unklarheitgaben hier die 
Zentralstellen auf der einen und die Nebenstellen 

auf der anderen Seite. Dic in der Mitte stehenden 
AuBenhandelsstellcn muBten doeh vollkommen ge-

X I . . , 48
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nugen, um dem Publikum gegenuber ein fiir allemal 

ais diejenigen aufzutreten, welche die Antrage ent- 
gegennebmen, die Ausfuhrbewilligung yerabfolgen 

und Auskiinfte erteilen, es sei denn, daB man die 

AuBcnhandelsncbenstelleniin Interesse der Auskunft- 
tatigkeit deshalb beibelialten wollte, damit eine 

personliche Filhlungnahnie erleichtcrt wiirde; viel- 
leicht leisten sic auch den AuBenhandelsstellen gegen- 
iiber in der Begutachtung von Antragen gute Dienste. 

AufeinigcnGebietonbestehenallerdingsnur,,Zentral- 
stellen*', so fiir galranischc Elemcnte undTaschen- 

lampen, fiir dic Elektrotechnik, dicFahrzcugindustric, 
fiir Zement, fiir Ton und Tonerzeugnisse; auf anderen 
Gebieten dagegen nur „AuBenhandelsstellen“ , so fur 

die Korkindustrie und die Ledenvirtscbaft. Aber es 
wiirde jcdenfalls .zu einer, griiBercn Klarheit der 

Begriffe bcigetragen haben, wenn eine einheitliclie 
Bezeichnung aller dieser Stellen und auch eine 

gleichmiiBige Ausstattung mit Befugnisscn erzielt 

worden ware.
Die„KoluischeZeitung“ schrieb nun am4.Dezem- 

ber 1919 in einem Aufsatz ,,Vom deutsehen AuBen

handel11 : Man denkeim Reichs wirtschaftsministerium 
daran, cinc „Zentralstelle fiir den AuBenhandel“ 
einzuricliten und daneben eine Anzahl von „AuBen- 

handelsstellen“, die unter Heranziehung von Ver- 

tretern der Industrie, des Handels und der Arbeiter- 
schaft auf der Grundlagc der Selbstvcrwaltung in 
iihnlicher Weise, wie das seinerzcit in den Wissellschen 

Planen fiir die gebundene Planwirtschaft vorgesehen 
war, aufgebaut werden sollten.

Die zweite Stufe der Entwicklung wurde mit der 
am 20. Dezember 1919 erlassenen Yerordnung des 
Reichsw irtschaftsm inistersubcr die AuBen- 

handelskontrolle1) eingeleitet.
Man scheint also nunmehr mit den Zentralstellen 

aufraumen zu wollen. Vollig geklart ist das aller
dings noch nicht, insofern in der Yerordnung nur

') Vgl. St. u. K. 11120. 22. Jan ., S. 131.')

von den „mit Befugnissen des Rcichskommissars aus- 
gestatteten" Zentralstellen die Rede ist. Denn nacb 
der bereits erwahnten „Anleitung“ des Regierungs- 

rats Siiger vom 1. Dczember v. J. werden mauche 
Zentralstellen „nur gutachtlich geh6rt“ . Auch besagt 

eineMitteilung des Rcichskommissars vom 17. Januar 

1920, daB auf Grund der Vorordnung vom 20. Dezem
ber erhebliche Veriinderungenin der Einrichtung der 

fachlichen Organe der AuBenhaiidclsubcrwachung 
stattfinden werden, und daB infolgedessen die Listę 

der zustandigen AuBenhandels- und Zentral- 

stellcn in der jetzigen Form binnen kurzem veraltet 
sein werde. An eine volligeAbschaffung der Zentral
stellen scheint man also auch jetzt noch nicht zu 

denken.
Alan wird sagen durfen, daB es, nachdem seit der 

Verordnung vom 20. Dezember inzwischen wieder 

eine geraume Zeit yergangen ist, nunmehr notwendig 
ware, endlich ein klares System zu schaffen, das es 
dem Kaufmann und ińdustricllcn ermoglicht, sich 

ein zuverlassigcs Bild der ganze 2; Organisation zu 
machen und zu wissen, an welche Stelle er sich zu 
wenden hat, wenn er rasch und sicher zum Ziele 

kommen will.
Auf dem Gebiet der Eisenindustrie scheint sich 

ja nunmehr eine Kl.lrung anbahnen zu wollen, soweit 
man aus einer Meldung der „Kiilnischen Zcitung“ 
vom 15, Januar 1920 ersehen kann, der zufolge eine 
„Eisenwirtschaftsstelle“ in Dusseldorf erriebtet 

werden soli. Bei dieser Stelle soli auch ein „AuBen- 
handelsausschuB“ gebildet werden mit der Aufgabe, 
eine vom Reichswirtschaftsminister monatlich fest- 

gesetzte Hochstausfuhrmenge auf die erzeugende- 
Industrie zu yerteilen. Es handeltsich indes zuniichst 

nur um den Plan einer Organisation. Zu wiinschen 
ware cs, wenn man hier baldigst zu klarcn Zieleń 

und praktischen Ergcbnissen vordrangc und damit 
den anderen Gewerbezweigen ein nacbahmenswertes 

Yorbild giibe.

Umschau.
D a u e rb e tr ie b s e rg e b n is s e  im  T r ig a s  -  V e r fa h r e n  m i t  

G e w in n u n g  v o n  U r t e e r  u n d  A m m o n ia k .
A. P o tt , Direktor der Stinnesschen Zechcn in Essen, 

uiul E. D ó  lon sky, Direktor der Dell wik-Fleischer-Wasser- 

gas-Gesellschaft in Frankfurt a. JI., Yeroffentlichtcn in 
der Festselirift zum 70. Geburtstag des Geb. Rats Prof,. 
Dr. H. Bunte nachitehende Arbeit, die spiiter auch im 
Journal fiir Gasbeleuchtung und Wasseryersorgung et- 
schien1).

Auf der Suclie nach einem Yerfahren, Wassergas 
unmittelbar aus bituminos;r Kohle zu erzeugen, gelangte 

die Dellwik-Fleischer-Wassergas-Geselischaft nach yielen 
miihseligen yersuchen,in ihren Versuchsanstalten schlieB- 
lioh zu einem recht crfreutichen Ergebnis.

Der anfanglioh eingeschlagene Weg, durch Zęrsetzung 
der entstchcnden Tocrdiimpfe ein teerfreios Wassergas zu 
orzielen, wiirde l>ald rerlassen, da die Aufgabe sehwierig war 

n n d  inzwischen aus anderen Griinden die reichtiche Ge
winnung eines guton Toeres ganz besondere Bedeutui\g 
.erlangts. Es wurde soinerzeit mit Zwillings- oder-Doppel-

i )  1919, 17. M a i, S. 201/3.

feuergaserzeugern gearbeitet, aber eine fiir die Praxis reife 
Losung auf diesem Wege nicht, erreicht. Dio groBte 
■Schwicrigkeit bot immer wieder die Entgasung der Kohle 
im Schacht, denn die Tomperaturyerhaltnisso im Gas- 
erzcuger stellten sich nicht so ein, wio os fiir den Betrieb 
wunschenswert gewesen wiire. Auch geniigt die boi® 
Wassergasprozeli im allgemeinen freibloibendc fiihlbare 

Wiirme nioht, um die Kohle sc> auszugasen, daB bei dem 
periodiscli einsetzenden Scliarfblasen nieht noch Raucb- 
wolken dcm Gaserzeuger cntstcigen. Besondere Unan- 
nehmlichkeiten entstanden in dieser Ilinsiclit, wonn die 
Warmoiibertragung auf indirektem Wege, also dureh eine 
Retortenwand hindurch auf die Kohle crfolgte, wiihrond 

bei direkter Inncribelieizung schon bessero Ergebnisse 
erzielt wurden, yor allem, wenn nicht backende Kohlen 
zur Verwendung kamen.

Erst naehdem erkannt wurde, daB dic gewunsehten 
Temperaturen an den betreffenden Stellen im Gaserzetiger 

zwangsweise hervorgerufen und gehalten werden muBten, 
gdang es der Dellwik Fleischor-Wassergas-Gescllsehaffc, 
ilie gest-ellte Aufgabe, Wassergas oder ein wasssergasiihn- 

liches Gas ron hohem } Ce i i. wert aus Kohle zu gcwinnen, 
zu losen, und zwar in einem fiir den GroBbetrieb brauck-



11. M arz 1920. Umschau. S tah l u nd  E isen. . 307

baren Vbrfahron, Bei diesem sogenannton Trigasyorfahren 
wird infolgo doa ilcuartigon Scharfblascns yon dor Mittc 
<iea Gasemsugers nacli unten, also von der Trommnirszono 
zwischen Ent- und Vergasung abwiirts, und des Scharf- 
blasens von unten iibor eino Fcuorbriicke hinweg, also 
arch quer durch den soeben cntstandcnon Kokskuchen, 
erreicht, daB auch inder Trennungszono oiiio hoho Tem
peratur entsteht, wodurch das im unteren Teil des Trigas- 
Gasorzeugerschachles erzeugte Wąssergas mit - so yiol 
fiihlbarcr Eigenwiirme. in die dariiber liegende Kohlen- 
schicht eintritt, daB hior auch tatsachlich oine geniigende 
Entgasung der Kohlo erfolgen kann. Hieriiber hat IŁ Do- 
lensky in der Schrift „Ueber die vollkónimone Auf. 
losung der Kohle" bereits im Herbst 1916 ausfuhrlich 
berichtet. Daa Trigasvorfaliron hat weiter den Y’or- 
zug, daB noben Ammouiak auch echtor Urteer yon 
yorzuglielier, naphthalinfrcicr Beschaffcnheit gewon- 
nen wird. Im Gegensatz zu der anfanglich ange- 
strebten Zarselzuug des Tcercs ist das Trigasyer- 
fahron also da hin entwickelt worden, daB os or- 
mogliclit, jede Zcrstorung des primargebildotenUr- 
teers durch Ucberhitzung u3"', i i i  yermeidou. Die 
anssohlieBliehe Innenbeheizuug des Brennstoffes 
durch die fiihlbare Warme dor aufsteigonden Gast- 
iw Gegenstrom zur kalt in don Gasorzeuger oin- 
gesetzton Kohle, dic gleichzeitig durch das 
Wąssergas ausgoubto Spiilung dos Entgasungs- 
sohachtcs wirken zusammen, um dieses Ziel in 
Tollkommener Wcise zu erroichen.

Die ersten befriedigenden Erfolgo wurden 
mit dem Trigasyerfahren in oiner kleinoron 
Versuchsanstalt in  Wien erziolt, in einem Gas
orzeuger yon 80 bis 15 0 m3 Stundenleistung. 
lis gelang dort in meist mehrtilgigen Versuchen, 

bohmischo Braunkohle von Falkenau zu einem 
Trigas yon etwa 2500WE, Ostrauer Steinkohle 
zu einom solchen von etwa 3000 bis 3500 W E 
und bosnisehe Braunkohle zu Trigas von otwa 
3000 W E zu yorgasen. Doch konnte damals yon 
Dauorbetrieben noch nioht gosprochen werden, 
da dic einzelnen Vorsuche nie Uber zwei Wochen, 
hintereinander, meist noch durch Naclitpausen 
unterbrochen, hinausgekommon sind. Naelidcm 
jetzt eiuo GroBanlage eine Betriobszeit von iiber 
11 Monaton hinter sich hat, darf heuto wolil m it 
Rocht auoh von dor Brauehbarkeit des Trigas- 
yerfahiens fiir dio Praxis gosprochen werden, 
und der Betrieb gowiihrt bereits zuyerlassigen 
Einblick.

Die Zeche Matthias Stinnes hat die Bestre- 
buugon zur besseren Ausnutzung der Kolilon, 
besonders auf dcm Gebiete der yollkommenen 
Auflosung der Kohle in Gasorzeugem zu hoeh- 
wertigem Gas und Urteer, dadurch auBer- 

ordentlieh gefordert, daB sie sich bei dem da- 
mals immerhin noch betrachtlichcn Wagnis, da 
(loch nur die Wiener Versuchsergobnisse yorlagen, 
naeh kurzer Priifung der Theorić des Ybrfahrcns 
zum Bau von zunachst drci Gaserzcugorn yon 
je zchnfachor GroBe des Wiener Versuchsgas- 
erzeugers entschtoB. Im  Gcgeusatz zu letfttrum, 

der m it Korbrosten ausgeriistet war, wurden dio auf dor 
Zeche Matthias Stinnes I I I / IV  in. Gladbeck-Brauck er- 
riohteton Gaserzeuger auf Vcrlangen der Zeche m it je 
zwoi Drehrosten ausgestattet. Es soli gleich hier erwalmt 
werden, daB die Drehrostc dio an sie gekniipftcn Er- 
wartuugen yoll und ganz erfiillt haben und die anfanglich 
vón Fachlcuten wegen des neuąrtigen Scharfblascns be- 
fiirehteten Yorbrennungen des iRostes nicht eingetreten 
sind. Etwas ungiinstig lagen dio Verhaltnissc insofern, 
ais auf dor Zeche Matthias Stiiinos auBgosproehene Gas- 
kohle gefordert wird und yergast werden sollto, dio fiir 
den Gaserzcugerbetricb alle uHen Eigensehaften. aufwcist, 
denn sie backtim  hochstem Grade. Obwohl ca sich um 
etwas doch wieder Neues handelte, da Abmcssnugen

angewandt wurden, wic noch nirgencis zuvor, stark- 
backende Kohlen ferner im kleincn- Triąaserzonger noeh 
nioht bonutzt worden waren, gelang dio Losung der 
schwicrigenAufgabeeigentlioh uncrwartetglatt, dank dem 
innigon Gedankonaustauseh und Zusammenarbeiten der 
in Erago kommondon Herren der Dellwik-Fleischer- 
\\rasscrgas-Gesellschait, dor Zeche Matthias Stinnes und 
der ausfuhrcnden Maschincnfabrik Augsburg-Niirnberg bei 
Behandlung dor yiclen auftretendcn Eragen.

Am 6. April 1018 wurde derorsto diesor Gaserzeuger 
in Dauerbctrioh geuommen. Er tat seine Sohuldigkoit 
ununtorbroehon Tag und Jłaeht, vollo fiinf Monate, ohne 
etwa zwisoheugeschaltote Notschlackungen odor.sonstige 
eiuo Untcrbrechuńg fordernde Storungon. Erst nach 
dem G. September wurde or fiir kurzo Zcit auBer Botrieb 
gonommen, um dic in den letzten Tagen stiirker auf- 

tretendo Ycrschlackung,yielleieht yerursacht dnrchcinige

Abwoichungen in der bis dahin gciibton Betriebsweise, 
zu beheben. Inzwischon sind alle drci Gaserzeuger im 
Dauerbetricb; os wurde die genannte Gaskohle auch m it 
Zusatzen vor>. Braunkohlcnbrikctts, yo.riibeTgehend zum 
Yersueh m it Kokszusatz, jetzt schliefilich im Dauerbetrieb 
m it oin Viertcl Zusatz Kohicr Bohbraunkohlo gegichtet. 
Der Bohbraunkohlonzusatz bcwirkt eine Aufloćkerung 
durch Milderung des Zusammenbackens der Gaskohle. 
Dic yonyendetc Steinkohle hat bei 11 %  Asche und 5 ,5%  
Wassergelialt einen Heizwert von etwa, fi850 WE. Die 
Rohbraunkohle hat einen WaSsergehalt yon 55% , einen 
Aschengehalt yon 3,15% , und einen Heizwert yon etwa 
2300 WE. Die Steinkohle wird in KuBform, die Braun

kohle im Rohzustand der Forderung, also sowohl die

Abbilduu? 1. Blick auf' die GnH^rzfUger-

Abbildung .2. Oberc Arbeitsbahne.
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lignitischcn Knorpel von deutlicher Holzstruktur ais auch 

dic mulmigen foinen Teile onthaltend, angewandt.
Die Gaserzeuger wordon mi t mittlorer Hitze betrieben, 

damit ein gutor Urteor und ein Gas m it einem 
Heizwert von etwa 2800 bis 3000 W E entsteht. Dio 
Gasausbeute betragt bei diesem Heizwert etwa 1,5 m* 
je 1 kg Rohdurchsatz. Nach violcn yorgenommenen 

Analysen hat das Gas otwa folgende Zusammensetzung:

13,3 %  CO„, 5 ,5%  C lij.
0 ,3%  SKW. 51,5% Hs.
0 ,4%  Oj,. 5,1 %  N,.

23,0%  CÓ.

Der berochnete Heizwert betriigt 2883 WE.

Das Trigas hat somit auch dio im Gasfach sohr ge- 
scliiitzte Eigenschaft, nicht s,-> giftisr zu sein wie das reino 
Wassergas, da os erheblich weniger Kohlenoxyd enthalt 
ais dieses. Wird nur m it Steinkohle gearboitet, so laBt 
sich auch oin hoherer Heizwert, z. B. yon 3785 WE, 
orreichen, bosonders bei haiBarem Gang des Gaserzeugers.

Im  allgemeinen kann man jedoch sagen, daB mit 
steigendem Heizwert des Gasos eino Verminderung der 

Giito des Urteers Hand in Hand goht.

Abbildung 3. Blick ani dio Vorlage.

Der Durchsatz eines jeden Gaserzeugers bewogt sich 
zwischen 12 und 15 t  in 24 st. E j sai bamerkt, daB dio 
Steusrungseinrichtungen noch von Hand batrieben werden 
und die bedeutend zeit- und arbaitskraftersparonde hydrau- 
lischo Steuerung erst nooh eingobaut wird. Duroh die 
langsame Umstouerung und das erfordsrlieho Durchstechen 
des Kohlenkuchons, yerursaeht durch die auBirordent- 
liche Baekfiihigkeit der Kohlen, cntstehen nocli solche 
Zeitverlustc, daB bei nichtbackendor Kohle und hydran- 
lischor Steuorung ohne Bjdonken oin Durchsatz von 15 
bis 20 t  fiir diośelbo GasorzeugergroBe angenommon 
werden kann. Die angeordnete GroB3 bedeutet jedoch 
koineswegs oincn Greuztyp, schon die naehsten geplan
ten Tngas-Gaserzeuger sind in der Leistung um 100 %  

groBer bemossen.
Der gewonnene Teer ist naphthalinfrei und zeigt alle 

rorn Kohlenforschungsinstitut in Miilhaim festgelegten 
Erkennungsmcrkmale fiir echten Urteer. Er ist im 
durchscheincnden Licht portweinrot und hat im wasser- 
freien Zustand ein spezifisches Gewicht von 1,04 
bei 15 °. In Benzin ist er zu etwa G2 % , in Benzol yoll- 
kommen 1 oślich. Der Gehalt an Phenolen und Hirzsiiuren 
betriigt etwa 35 bis 40 % . Bei der Vakuundeatillation 
ergibt er:

26,7 %  Treib- und Spindelole,
32.5 %  hochviskose Schnierolo,
3,3 %  festes Paraffin,

11.5 %  Harzo,,
20,0%  Pech.

Die Ausbeute aus derobengenannten Kohlenmischung 
betragt bei der jetzigen Betriebswcise etwa 5 bis 6 %

auf wasserfreien Teer bezogen. Es ist jedoch zu bomorken, 
daB die starkbackendo Kohle die Teergewinnung sehr er- 
schwert. Trotz der Zumischung yon Rohbraunkohle 
entsteht im Innern oin zusammcngobackener Kuchen, 
der nicht yollkommen ausgeschwelt werden kann. Es 
besteht jedoch begriindeto Hoffnung, durch entsprechende 
Aenderung des Entgasungsschachtes die Toorausbeute 

wosentlieh zu erhóhen.
Bei den Wiener Vbrsuchon orgab bohmisclie Braun- 

kohlo schon eine Teerausbeute von gut 15 %  auf den 
Rohdurchsatz bezogen, wobei dio hier benutzte Apparatur 

noch eino recht unyollkommene, aber die Kohlo keine 
baokende war und dahor die Teerdiimpfe auch leicht 
ontweichen konnten. Auch durchstreicht boi nicht- 
baokender Kohle das Gas den Kern wie dio anderen 
Stellen des gasenden Kohlenkuchons in gleiehem MaBo, 
so daB auch eine flotterc, nicht nur reichero Entgasung 
und Toergewinnung stattfindet. Neben Teor wird aueh

Abbildung 4. Schnitt darch den Trlgas-Oaserzeuger.

Ammoniak bei dem Trigasverfahren gewonnen. Auch 
hier ist die Ausbeute abhiingig von dem Verhalton der 
Kohle im Gaserzeuger, da fiir Ammoniak etwa dasselbo 
gilt, was fiir Urteer gesagt worden ist. Ein weiterer 
Trigas-Gaserzeuger stoht auf dem westlichcn Gaswerk 
der Frankfurter Gasgesellschaft. Wiihrend das auf der 
Zeche Matthias Stinnes erzeugto Trigas zur Beheizung 
von Koksofen benutzt wird, soli es in Frankfurt .a. M. 
dem Louehtgas zugesetzt werden.

Dio Abb. 1, 2 und 3 zeigen einigo Ansichten dor 
Stinnosschen Trigasanlage, und zwar gibt Abb. 1 dio all
gemeine Ansicht der Gaserzeuger, zwei Stiick yon den 
bastehanden drei Gaserzaugern zeigend, Abb. 2 bietet 
einen Blick auf dio obere Bedionungsbuhne und Abb. 3 
einen Blick hinter die Gaserzeuger zu den Vorlagon. 
Abb. 4 zeigt einen Dnrchschnitt durch einen Trigas-Gas- 
erzeuger.

Die elektrische Roheisenerzeugung in Skandinavien.

Aus dem Bucho Vogts „Jernmalm og Jernyerk**1) 
ergeben sich einige beacht:nswcrtc Unterlagcn fiir dio Ent
wicklung der elektrischen Eiscnerzeugung in  Norwegen 
und Schweden. Dic wirtschaftlichen Grundlagen fur diese 
Industrie sind in beiden Landem zieinlich yerschieden. 
In  Norwegen sind nur m it Koks bstriebeno Elektro- 
Eisenofen, und zwar Bauart Lr>rontzan, im Batrieb, in 
Sehwedon nur Holzkohlen-Elektroofen, Bauart Elektro- 
mstall.

l ) Kristiania: H. Aschelang & Ca., i. Komin. 1918.
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In  Nor wegen wurde Elektroroheisen crzcugt
ln t

Tlnfos Ulefoa Norwfgen
insgcsamt

191 1 ............................  -  310
1912 ............................  782 309 1091
1913 ............................ .5530 340 5881
191 4 ........................ 5809 909 0718
1915 ............................  7861 881 8742
1916 ............................  5113 1120 0233

Die drei groBen Tinfos-Oefcn gehen mit 1200 bis 
1300 KW, der Ulefos-Ofen mit 900 ICW. Letzterer braucht 
400 kg Koks bzw. 420 kg Koks m it 12 bis 15 %  Asche 
fur 1 t Roheisen. Der Tinlos-Ofen macht 9 bis 10 t 
graues Rohoisen m it etwa 3 %  Silizium (3100 bif 
3200 KWst/t Roheisen) bei Verhuttung von Erzen mit 
uber 60 %  Kiesclsiiure; der Ulefos-Ofen macht 0 t graues 
Roheisen (mit 3600 KWst). Unter giinstigen Umstiinden 
kamen die Oefen auch m it 2800 bzw. 3000 KWst aus. 
Das Eisenausbringen aus der Beschickung ist 40 bis 50 %. 
Der Elok trodenverbrauch ist groB, man liofft ihn auf 

10 bis 12 kg herunterbringen zu konnen.
In  Schweden betrug dic Rohoiscnerzeugung im 

elektrischen Ofen t t
1908 . . .  122 1913 . . .  31 966
1J09 . . . 302 1914 . . . 26 858
1P10 . . .  890 1915 . . . 35075
1011 . . . 3 780 1916 . . .  41 070
1912 . . .  17 501 1917 . . .  57 908

In  ‘ichweden Bind nur Elektrometall-Oefen im  Gange, 
die m it Holzkohle . betrieben werden. Am Trollhattan 
sind zwei, in Domnarfyet yier, in  Hagfors funf, in Soder- 
fora ein Ofen yorhanden dazu kommen noch yier Oefen 
in Lulca und Gelliyara. Die groBten Oefen hat Domnarf
yet mit 5000 und 0000 KW, die acht Elektroden erhalten 
haben. Dicsehwedischen Oefen machengroBtentsils we i Bes 
RoheiBen fur Martinofen m it nur 0,75 bis 0,25 %  Silizium; 
sie yerbrauchen bei einem Eisenausbringen von 57,5 %  
aus der Beschickung 2250 KW st/t Roheisen und 22,5 bis
23 hl Holzkohle. Domnarfyet macht im  Elektroofen 
Thomascisen m it 1,75 bis 2 %  Phosphor m it 2200 bis 
2300 KWst und 22 bis 23 hl Holzkohle (350 kg). Der 
Elektrodenyerbrauch ist in Domnarfyet etwa 8 kg. am  
Trollhattan nur 4,5 kg.

Der Elektrometall-OIen ist in Domnarfyet auch mit 
einem Gemisch aus Holzkohle und Koks, halb und halb, 
anstandslos betrieben worden; er muB sich auch mit 
Koks allcin betreiben lassen, wenn man bei der Bauart 
auf die yeranderten Spannungsycrhiiltnisse Rucksiclit 
nimmt. Jedenfalls ist der MiBerfolg in Hardanger nicht 
allein auf die Yerwendung yon Koks ais Reduktionsmittel 
zuruckzufuhren.

Siliziumreichcres Roheisen erfordert naturlich auch 
im  Elektro metal 1-0.‘en einen hoheren Kraftaufwand, z. B. 
ein Eisen m it 1,5 %  Silizium 2000 KWst. B. Neumann.

U n te r s u c h u n g e n  a n  B r o n z e  u n d  M e s s in g .
In  dieser Zeitschrift1) bespraeh ich unter obiger 

Uobersehrift einige Arbeiten von C. F. Com stock iiber 
Einschlusse in  nichteisenhaltigcn Metallen und uber dio 
Ergebnisse der Wiirmebehandlung von BronzeguBstueken. 
Wenn ich auch die Comstocksehe Ansicht teile, daB uber 
diesen Gegenstand gegeniiber den unziihligen diesbeziig- 
lichen Arbeiten iiber Eisen und Stahl in der Fachliteratur 
„kaum“ Aufzeichnungen yorhanden sind, so ist os doch 
bemerkenswert, darauf hinzuweisen, daB Comstock, zwar 
ohne Nennung der Quellen, sich bei Abfassung seiner 
Arbeiten allcr Wahrscheinlichkeit nach mehr oder minder 
auf deutsche Abhandlungen gesttitzt hat, ohno dies, 
wie es sehon des ofteren in der ausl&ndiselien Literatur 
beobachtet werden konnte, besonders zu erwahnen.

Von deutschen Arbeiten, auf denen Comstock wahr- 
scheinlich fuBte, seien genannt: beziiglich Kupferoxydul- 
einEcldiis.se in Kupfer: E. H eyn: „Kupfer und Sauer. 
stoff"2); beziiglich Zinns&ure-Einscldusse in Bronzen:
E. Heyn und O. Bauer: „Kupfer, Zinn und Sauerstoff"3); 

beziiglich Sulfidcinschliis.se: E. Heyn und O. Bauer: 
„Kupfer und Schwefel“*) und schlieBlich beziiglich des 
Einflusses der Abkiihlung und Abschreckung auf RotguB:
E. Heyn und O. Bauer: „Untersuchungen iiber Lager- 
metall und RotguB“6). A. Stadeter.

J) 1920, 22. Jan., S. 124.
a) Mitt. a. d. Kgl. Mat.-Pruf.-Amt 1900, S. 315.
») Mitt. a. d. Kgl. Mat.-Pruf.-Amt 1904, 3. Heft, S.137.

*) Metallurgie 1900, 8. Febr., S. 73.
• ‘ ) Mitt. a. d. Kgl. Mat.-Pruf.-Amt 1911, 2. Heft, S. 03.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1)

18. Februar 1920.

KI. 7 a, Gr. 11, Z 10 707. Umfuhrungsyorrichtung 
fur Walzstiibe. Erwin Zulkowski, Witkowitz.

KI. 7 a, Gr. 17, D 35 997. Kantyorrichtung fur Walz- 
werke. Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg.

KI. 7 e, Gr. 3, R  46 376. Verfahren und Vorrichtung 
zur Vorbereitung des Bandcisens fur das Beizen vot dem 
Kaltwalzen. Heinrich Rotzel sen., Schlebusch-Manfort.

KI. 7 d, Gr. 14, D  35 600. Vorriehtung fiir die Herstel
lung yon Drahtofen. Diisseldorfer Metallwerke,
Alois Siebeck, Ratingen.

KI. 12 e, Gr. 2, M 66001. Vorriehtung zur Staub- 
abseheidung aus Industriegasen. Alfred Mollinger, Bochum- 
Riemke.

KI. 12 e, Gr. 2, R  47 411. Ringformige Fiillkorper 
fiir Luft- und Gasfilter. Radio-Apparate-Gesellschaft 
m. b. H., Berlin.

KI. 12 e, Gr. 2, W  51 635. Yorrichtung zum Aus- 
waschen bzw. Ausschciden mechanischer Beimengungcn 
aus Gasen, DiimpfenundFlussigkeiten. Reinhard Wussow, 
Cliarlottenburg, Pestalozzistr. 25, und Emil Sehierholz, 
Bcrlin-Schoneberg, Mnrtin Luther-Str. 08.

ł ) Dic Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 

Einsprucherhebung im Patentamte zu Berlin  aus.

K1.18a, Gr.6, A 30 123. Staubabsonderung bei Schaeht- 

ofenbeschickungsanlagen; Zus. z. Pat. 310 229. Heinrich 
Aumiind, Danzig-Langfuhr, Am Johannisberg 16/17.

,K1. 48 a, Gr. 6, C 26 800. Verfahren zur Erzeugung 
feinór Kupfcmicdersehlage auf Eisen. Chemisehe Fabriken 
yorm. Weilcr-ter Mecr, Uerdingen, Nicdcrrhein.

KI. 49 o, Gr. 8, H  78 187. Durch einen Hochdruck- 
uberaetzer betriebene hydrauliseho Schmiedepresse mit 
unter stiindigem Druck stehenden Riickzugszylindern. 
Haniel & Lueg, G. m. b. II., Dusseldorf-Grafenberg.

KI. 49 f, Gr. 18, D  32 922. Verfahren zur Herstellung 
yon Drchstahlen und ahnlicłien Werkzeugen aus Abfallen 
yon Schnellaufstahl. Deutsche Waffen- und Munitions- 
fabriken, Berlin.

KI. 49 i, Gr. 5, K  03 546. Verfabren zum VcrschweiBen 
yon Eisen- und Kupferstucken zur Herbeifiihrung einer 
ungehinderten elektrischen Leitfahigkeit an der Verbin- 
dungsstelle. Conrad Kohler, Zurieh.

KI. 80 c, Gr. 4, Sch 52 258. Verfahren und Vorrieh- 
tung zum Beheizen yon Kanalmuffelofcn. Carl Sehiirtler, 
Wiesbaden, Adelheidstr. 95.

KI. 80 c, Gr. 12, B 87 758. Verfahren und Vorrich- 
tung zum Beheizen von Gas-Schachti5fen. Bunzlauer 
Werke Lengersdorff & Comp., Bunzlau, Schlesien.

26. Februar 1920.

KI. 21 h, Gr. 12, K  68 051. Elektrische Nahtschwei- 
Bung. Fa. F. S. Kustermann, Munchen.
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Kl. 24 o, Cr. 5, 1140.060. Winderhitzer (Rekuperator). 
1’eielipirtsch & Schulz, Bochum:

KI. 40 a, G r. 3,1, K  88781, Yerfahren zur Trotuiung 
des Eisens yori anderen Metallen in  saucrtsr I/iisung. 
Dr. Koelsch, Nurnbcrg, Eeldgosse 51.

K l. 48 b, Gr. 1, H  78 323. Metallreinigungs- und Ent- 
fettuńgsąnlage. Max Heller, Charlottenburg, Waitzstr. 13.

Kl. 48 1), Gr. J, I I  78 749. Reinigungs- und Ent- 
fettungsnnlage. Max Jfi lier, Charlottenburg, Waitzstr. 13.

K l. 80 b, Gr. 17, S 51 089. Yerfahren zur Herstellung 
eines Baustoffes aus einem Gemenge von Lelim oder Ton 
mit Sand oder Kies und Asehc oder Schlaoke, Arno 
Saeliso, Leojbldshall-Sta(3furt.

Kl. 81 e, Gr. 25, E 44 1)03. Yorrichtung zum. Ycr- 
laden von Kolca auf Loschrampcn. Karl Frohnluhiser, 
Dortmund, Stiftstr. 15.

1. Marz 1920.
Kl. 12 r, Gr. 1, H  72 914. Yerfahren zur Eutfemung 

von Wasser aus stark wasserhaltigeni rohem Generator - 
teer. Ottokor Heise, Beilin-Schoneberg, Neue AnsŁaelier 
S) ratki 12.

Kl. 21 h, Gr. 12, 1.47 083. Rollenelektrode mit selbst- 
tiitiger Slronuinterbrechung fiir WiderstandsschweiB- 
nuischlńen. Guido Lunitz, Charlottenburg, Konigin-Eli- 
sabeth-Str. 41.

K l. 2] h, Gr. 12, S 49 899. Elektriseher ScliweiB- nnd 
Hartlotapparat. Hermami Spiith Stuttgart, Silbcrburg- 
straBe 138 b.

Kl. 24 e, Gr. 9, Sch 55 078. Rogcnoratiyflammofen; 
Zue. z. Pat. 318 609. Adolf Schondorff, Riitibor, O.-Schl.

K l. 31 b, Gr. 10, O 8381. Ruttelformmasohino. 
Dr. Carl Oetling, Berlin, Wilhelmstr. 37/38.

Kl. S ie , Gr. 25, W  53 009. Einrichluńg zmn Yer- 
laden yon Koks au f. Koksrampen. Carl Wilke, Essen- 
Bredeney, Lilienstr. 35.

K l. 81 e, Gr. 29, M 65 060. Rad zum Befordcrn yon 
Las ten, I ns besondere Schienen, Triigern Q. dgl. Anton 
Musehial, Berlin, Neue Rolistr. 3.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
1. Marz 1920.

K l. 10 a. Nr. 733 304. ScłiieneiistoBlasclic mit seit- 
lieh angeordnetem Fahrbahfakopf. lierthold Hentschel, 
Klein Rasselwilz b. Wangern, Kr. Breslau.

Kl. 24 e, Nr. 733 834. Drehrost fur Gaserzeuger. 
Siegfried Bartli,,Dusseldorf-01x,Tkasse],WildenKn}ohstr.27.

Kl. 31 b, Nr. 733 859. Sehabloniarapparat fur Gic Be- 
roicn. Josef Sehlimm, Luttringbausen b. Olpp i, W.

Deutsche Reichspatente.

Kl. 21 h. Nr. 3:3 815, yom 29. Mórz 1917. Karl 
G rulin  in  Rauxel bei D ortm und . Verfahrcn zur 
Yerbesscrung d*ji Leistungsfaktors beim lielriebe ehklrischer 
Lichlbogenójen, bei denen den fiichlbógeii Drossełspul n vor- 
geschallcl sini.

Es wird vorgeschlagen, den I/oistungsfaktor von 
Łichtbogenofen, boi donon den Lichtbogen Drosselspulen 
yorgeachaltet sind, dadurch zu yer- 
bessern, daB mail dio Yeriiuderung 
des Widerstandes einschriinkt. Dies 
wird dadurch ferreiclit, daB die 
Drosselspulen m it periodisch ver- 
anderlieliem Luftspalt arbeiten. Es 
kann hierzu beispielsweise zwisclien 
den Polon des Elcktromagneten ein 
gezahnter Ankcr eingesetzt werden, 

der synchrom umlinift. Hierdurch wird wenig im Nullpunkto 
1 desStromes, hingegen viel bei Strommaximum gedrosselt, 
da im Maxinmm dor Stromkurye den Polon dio Ziihne, 
im Nullpunkte die Lucken gegenuberstehen.

Kl. 241, Nr. 312 287, 
yom 4. April 1917. R. 
M olle  in  Nowawes 
bei P o tsdam . Oekuhller 
UoMrost mit auswtchsel- 
baren Stabcn.

Die hohlen Roststabe 
a besitzen an beiden En- 
den Aussparungen und 
Widerlager b. In  die 
Aussparungen werden dio 
Verbindungsstuckc o fur 
die Kiihlkaniilo d der 
RttetstSbe eingelegt und 

mittels durch die Widerlager b geliender Scliraubon e 
gegen dic Mundungen der Kulilkaniilo d gepreBt.

Statistisches.
Italiens Bergwcrks- und Elsenlndustrie in den Jahren 

1917 und 1918.

Nach der vom italieniselien „Ministero d’Agriooltura“ 
yeroffentlichten umtliehen Statistik „Riyista dcl Seryizio 
minerario"')  wurden in den Jahren 1917 und 1918 ge- 
fordert bzw. erzeugt:

Fłjrderan^ bzw. 

Eraengang »n

1918 _____ i VI i 7

t

lin Werte 

von 

Llre _  fc

im Werte

tfon

T/re

Eisenerz................... C.93 S72
• - ■ 

24 921 301 993 825 37 089 3701
Manganh altJgem 

Eisenens . . . . 805 20125 1806 152 700:
Mangaoerz . . . . 31 896 2 922 270 24 532 1850295
Kupfererr, . , . . S2 S02 3 087 915 86 842 3 622 968
Schwofelkies . . . 482 060 28 389110 ■186 141 23 415 634
Kup*erha!tlgeni

Schwefelkies . . 14 641 089 884
Stełf kohle, Braun- 

Łohie usw. . . . 2 17113612167$ 036 1722277 83 7S0 747
Hilttenkoks . . . 262 515|131138 350 447 387 201 324 150

ln  den italieniselien Eisenhuttenwcrkcn wurden im 
Jahre 1018 insgesamt 313 576 t  Roheisen erzeugt

1) Rasscgna M:neraria Metallurgica c chimica 1919, 
Dez. S. 102/0; 1920. Jan., S. I I .  -  \gl. St. u. R. 1018, 
25. April, S. 368.

gegen 471 1S8 t im yorhergeheiiden Jahre. Daron ent- 
fielcn auf:

1918 1917
t t

Koksroheiscn . . . . . .  244 110 410224
Holzkohlenroheisen. . . .  7 578 4 440
Elektroroheisen................  6( 888 56 524

Dic Gesamterzeugung an Stahlblocken und -guB- 
stiieken belief sich auf 992 523 t im  Jahre 1918 gegen 
1291 158 t in 1917 im Werte yon 1 035 918 588 bzw. 
1 137 663 050 Liro. D!o Erzeugung vertcilte sich wiefolgt: 

Blocke aus: isig 1917
t  t

Sicmcns-.Martiu-Stahl. 884 038 1 200 702
Bcssemerstalil . . . .  22000
Elektrostahl................ 46 878 33 515
T iege ls tah l................ 619

UuBstućkó aus:
Siemcns-Martin-Stahl. 31 7 lit 3 00(1
Bessemerstald . . . .  253 360
Kloinbcssenicrcistahl . 1 500 6 036
TiegelguBstahl . . . .  2430 15 149
Elektrostahl................  25 086 10 396

Im  Jahre 1917 wurden auBerdem 40 -107 t Schncll-
drehstahl im Werte yon 97 213 800 Liro hergcstcllt, so 
daB sieli die gesamte Stahlcrzeugnng dieses Jahres auf 

1 331 565 t stellte.
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Ferner wurden erzeugt: 1918 1917
t  t

Fcrros iliz iun i.................... 11 770 li> 300
Ferromangan uud Si-Mn-

Eisen................................ S 007 20 053
l& ro  w o lfram .................... 55 —
Ferrochrom . . . . . . .  221

Zur Erzeugung des Koksrohciscns dienten im Jalire
1917 acht Hochofen; Holzkolilenroheisen wurde in fiinf 
Hochofen erblusen, wahrend zur Herstellung des Elektro- 
roheisons 27 Elektroofen in Betrieb waren. Die acht Koks- 
hochofen Yerhujtctcn 794 700 t oinheimische Eisenerze und
24 500 t Manganerzc, davon 3755 t  fremder Herkunft. 
Dio Holzkohlenofcn yersehmolzen 10 800 t lombardisclie 
Eisenerze, die Elektroofen dagegen 04 980 t Roheisen- 
schrott und Eisens p&no aller Art, .sowie 5 t  Eisenerz. 
Ferner waren in Betrieb: 88 Siemons-Martin-Oefen, 3 Besse- 
mer- und 4 Robert-Konverter, 40 Elektroofen yerschiede- 
ner Arfc und 15 Tiogelofen. Zur Verarbeitung gelangten 
407 100 t oinheimisches und 106 200 t fremdes Roheisen, 
insgesamt also 573 300 t, 59S 500 t eigener und 225 000 t 
fremder Sehrott, zusammen 823 500 t  und auBerdom 
40 000 t  Eisenerz, 34 000 t Forromangan, Fcrrosiliziuni 
und sonstigo Legierungen einheimisclier und fremder 
Herkunft. Die entsprechenden- Angaben fiir das 
•Itthr 1918 sind in der zweiten Qrelle loiclor nicht an- 
gegeben.

Der Mangel in der Kohlenyersorgung machte sieh 
bei der Kokserzeugung recht unangenchm fiildbar und 
hatte einen nicht zu yerkennenden EinfluB auf diegeringere 
Roheisenerzeugung; dagegen hat dio Ausbeutung der ein- 
heimischen EiBcnerzyorkommon eine Steigcrung um rd.

50 %  gegeniiber der Zeit vor dem Kriego erfahren. Der 1 
durclisehnittlielie E  sengehalt der Eisenerze betrug 48,23 %  
gegen 48,88% im Jahre 1917. An Bausit wurdon 7800 t 

gegen 7789 t i ni Yorjahre gowonnen.

B e r g b a u -  u n d  H ii t t e n e rz e u g n ls s e  N o rw e g e n s  
im  J a h r e  1 9 1 7 .

Nach der amtlichen Statistik1) stellte sieh die For
derung bzw. Erzeugung der Borg- und Hiittenwcrko 
Norwegens im Jahre 1917) rergliehcn m it dem Vorjahre, 
wie folgt:

Gegcnstuml >

H17 m e

t
Wert ln ■
iooo k  : i

Wert ln 

1000 K

Eisenerz . . . . . 
Schwefelkies (z. T.

302 739 8380 417,899 9 390

mit ICupfer) . . 328 694 20 055 295354 11 450
Nickelcrz . . . .  . 09 039 2 250 79 903 1 310
Chromerz................ 3 975 915 2 757 590
Molybdiinglanz . . 248 4 125 137 1550
Kupfererz . , . , 39 298 4 905 28 670 3 2S0

209 10 1 017 33

(Elektro-) Roheisen 0 295 2 570 G 233 1 155
■Nickel.................... 379 2 650 SOS 3 035
K u p fe r .................... l 810 7 530 1 014 5 905

l ) Norges Offisielle Statistikk. VI 155. Norges
Bergwerksdrift 1917, S. 17/8____Ygl. St. u. E. 1919,
27. Marz, S. 340.

Wirtschaftliche Rundschau.
Die Lage der Eisenindustrie im Monat Februar 1920.

I. RHEINLAND UND WESTFALEN. — Die Ge- 
schaftslage zoigte oin gegeniiber dom Januar im  wesent- 
lichon unvcrandertes Bild. Rolistoffmangel aller Art und 
im ganzen unvermindert fortbestelieiido Yerkehrssęhwie- 
rigkeiten druckten dem Wirtschaftsleben ihren Stempel 
auf; nach wie vor wurdo zu wenig Ware erzeugt, und die 
Naehfrage aus dom In- und Auslando blieb groB. Das 
wichtigste Eroignis fiir dio allgemeino Lage der Eisen- 
und Stahlindustrio im abgelaufenen Monat war zwcifellos 
die mit den/Kuhrbergleuten getroffono Yereinbaruiij, 
wegen Leistung yon woehentlieh zwei lialben Uoberschich- 
ten. Yielfacli sieht man dieses Abkommen ais den Wende- 
punkt in der wirtsehaftlichen Lage des Deutschen Beiehcs 

an; denn haltcn dio Bergleuto dureh und folgen dio iibrigen 
Arbeitcrgruppen, vor allcm dio in  den Biseubahnwerk- 
statten, mit der Beroitwilligkeit zu yermehrter Arbeits- 
leistung, so besteht die Hoffnung, allmahlich der groBten 
Schwierigkeiten Herr zu werden. Allerdings kann eine 
gesteiger.te -Kohlenforderung sieh nur dann in dem ge- 
wunschten MaBo auswirkett, wenn dio Eisenbahnyerwai- 
łung die zur Abfuhr der Kohlen beniitigten Wagon rcstlos 
/u stellen vcrmag. Doeh sioht es in dieser Hinsicht noch 
bose aus; donn die Esenbahn konnte hinsichtlich der 
Wagengestellung mit der ycrgroBerten Durehschnitts- 
fordeiung zum Teil nOch nicht entfcrnt. gleichen Schritt 
zu hal ten, so daB erhebliche Kohlenmengen in dio Lager 
gesturzt werden muBt?n. Oelingtcs, dieso Schwierigkeiten 
bald zu beseitigen, dann kann dio Eisen- und Stahlindu
strio hoffon, so yiel Brcnnstoffo mehr zu erhalten, daB eine 
monatliche Mehrleistung von rd. 200 000 t. Eisen und 
Stahl erreieht wird. Eino solche Mehrleistung wird durch 
unmittelbaro und mittelbare Ausfuhr die Moglichjceit- 
schaffen, die Rohstoffe, vor allem das Erz, -wieder in aus- 

teichendeui MaBe nach Deutschland zu bringen. wird 
ihren EinfluB auf den Stand der Valuta ausiiben und 
yielleicht aueli die namentlich in England yorhandenen 
Stromun^n auf eine Aenderung des Friedensyertrages

fordorn. Wenn die Weit sieht, daB Deutschland in allen 
seinen Teilen ernsthaft zu arbeiten gewillt ist, werden 
auch die beiden Hauptbedingungcn zur Nouerstarkuug 
des deutschen Wirtschaftslobens: d'e Hebung der Ynluta 
und die Abiinderung‘des Friedensyertrages, erreiehbar sein. 
Allerdings muBten dic Maehthaber in Berlin endgultig mit 

ihren offenen und yersteckten Absichten wegen einer 
Sozialisierung der Betriebe brechon. Koch sind die ohne 
Zweifel sehr starken Einwirkungen des im Januar an- 
genommenen Betriebsrategesetzes in keiner Weise zu fiber- 
sehen, und schon wird versucht, hinsichtlich der Soziali
sierung auf Umwegen zu erreichen, was man offen nioht 
durchsetzen konnte. Eino derartig zertretene Wirtschaft 
wie die deutsche yertragt aber solche lebensgefahrlichen 
Vcrsuche nicht.

Dic Yerhandlungen mit dem Reiehswirtschaftsmiui- 
sterium wegen der li ldung eines Seibstverwaltungs- 
korpors in  der E isen industr ie  wurden fortgefuhrt, 

es bestehen aber noch in den wichtigsten Punkteu erheb- 
liclio Mcinungsycrscliiedenlieiten. Besonders strittig sind 
die Fragen iiber dic Zusammcnsetzung des Selbstyerwal- 
tungskorpers, uber die Regelung der Ausfuhr, uber das 
unbedingte Einspruchsreeht der Regierung und iiber die 
Ordnung des Schrottmarktes.

Dio yon der E'sen- und Stalilindustrie mit Wirkung 
ab 1. Februar erhohten Preise sollen im Miii"/, bis auf 
weiteres beibehalten und neue Preiserhobungen so langc 
nicht yorgenommen werden, bis dic Kohlenpreise stoigen 
oder sonst wesentlicho Aendcrungen in der allgemeinen 
Lage pintreten.

Der Sta h lwerksrer band ist yom Reichswirt- 

schaftsministerium um weitere zwei Monate yerlangert 

worden-
Wie schon erwiihnt, lieB dio W agengestellung iiii 

Berichtsmonat yiel zu wunschen iibrig. Wahrend bis 
Mitte Februar die O-Wagen-Gestellung einigermaBen den 
Anforderungen entspracli, Waren in der zweiten Halfte
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die Fehlziffern auBcrordentlich hoch. Ais Ursachen des 
Wagenmangels sind der andnuerndo Lokomotiymangel 
und dio wiedcrholtcn Sperron von Uebergangsbahnhofen, 
wo sich infolgedessen die Wagen anhauftęn und zu Stok- 
kungen in der glatten Abwicklung des Yerkelirs fuhrten, 
anzuscheii. Die zahlenmaB:ge Angabe uber dio O-Wagen- 
Gestellung im Rulirbezirk geht aus nachfolgender Ueber- 
sicht heryor:

Asgelordert O e s t e l l t  Feblen

In  der 1. Wochd 110 048 108 060 1 988
„  „ 2 .  „  113 429 108 599 4 830
„ „ 3. „ 118 623 115 544 3 079
„ „  4. „ 152 554 112 000 39 954

Die Gestollung an Sonderwagon konnte eben noch ais ■ 
geniigend bezeichnet werden. In  den Duisburg-Ruhrorter 

H&fen betrug die Umschlagsleistung taglich 24 300 t im 
Durchschnitt, der Kanalyersand 25 700 t. Dio Nachfrage 
nach Kahnraum bliob nach wie vor groB.

Die Arbeiter- und  A nges te lltensehaft des Yer- 
bandsgebietes yerhielt sich im allgemeinen ruhig, Streika 

yon groBerer Bedeutung fanden u cht statt. D jo Yerhand- 
lungen mit den Angestellten iiber den AbschluB eines 
Bezirkstar.fes nahmen ihren Eortgang und ebenso wurden 
in den Orts-Arbeitsgemeinschaften iiberall uber Neu- 
absehliisse der Lohn- und Gehaltstarifo Beratungen go- 
pflogen. Bei den bisher getat:gten Abschlussen wurden 
die Gehiilter und Lohne entsprechend der Verschiirfung 
der Teuerung erheblleh hoher festgelegt ais bisher. Die 
Durchfuhrung des Betriebsratcgesetzes hat m it der Vor- 
bereifcung und‘ E inleitung der - Wahlcn zu den Betriebs- 

riiten begonnen.

Die Spannung auf dem Kohlen- und  K oksm ark te  
hielt an. Im  ersten Teile des Monats Februar war zwar 
die Wagenzufuhrung fiir dic Zeehen ganz zufrieden- 
steilend. Die Zeehen konnten daher damals neben der 
laufenden Forderung und Herstellung auch aus ihren 
Brennstofflagern Mengen yerladen und versenden. Bei 
dem groBen durch die bekannten ungluckliehen Yerliiilt- 
nisse und durch die erzwungenen Kohlenlieferungen 
Deutschlands yersehiirften MByerlialtnis zwischen dem 
Kohlenbedarf und der viel zu geringen Forderung bestand 
aber naturlieh nach wie vor dieselbe groBe Brennstoffnot.

Dank der von uns sehon erwahnten Ueberschiehten, 
die seit dem 23. Februar yerfahren werden, erhohte sich 
dic Durchschnittsforderung der Zeehen im  Ruhrbezirk 
merklich. Um so mehr ist .es daher zu bedauern, daB 
wegen des Wagenmangels die geforderten Mengen zu 
einem erheblichen Teil auf Lager genommen werden 
muBten. Fiir Gruben mit ungfmst:gen Łageryerbaltn:ssen 
wird hierdurch bedauerlicherweise die regelmaB^ge Durch
fuhrung des Yerfahrens yon Ueberschiehten in  Frage 
gestellt. Die Erholiungen ckr Syndikatspreise, in denen 
auch Betrage fur die Schaffung yon Bergarbeiter-Heim- 

stiitten und fur die Lieferung yon billigen Lebensnrtteln 
fur dio Bergarbeiter cnthalten sind, d:e Ueberschiehten 
leisten, traten am 1. Februar 1920 in Kraft. Vom 1. Mar?, 
d. J . ab sind die Kohlenpreise erneut heraufgesetzt 

worden.

Die Versorgung der Hiittcnwerke m it E rzen  besserte 
sich im  Februar noch nicht, doch sind Anze>'chen zu einer 
gunstigoren Entwicklung yorhanden. An Biiltener Erzen 
wurden wie im  Januar etwa zwei Drittel der Sollmengen 
yersandt. Aus dem S iegerland  wio aus dem Lahn- 
u n d  D illg eb ie t liefen immer noch wegen ungenugender 

Wagengestellung zalilreiche Klagen ein. Die Hoffnung 
dar Gruben, dafi die Forderung wieder steigende R'ch- 
tung oinschlagen werde, orfullte sich n;cht, yiebnchr trat 
das Gegenteil ein, indem nur etwa 40 %  der Friedens- 
forderung erreicht wurden. Aber selbst yon dieser Mengo 
muBte noch ein groBer Teil auf Lager gesturzt werden. 
Die Gruben blieben im  iibrigen yon groBeren Storungen 
ycrschont, doch bestanden ernstliche Schwicrigkeitcn na- 
mentlich in der Besehaffung von Brennstoffen. Yon einer

E rho hung  dor Verkaufspreise fiir M arz wUrde ab- 
gosehen. D.e bisherigen Preise sollen lediglich um oinen 
Betrag heraufgesetzt werden, welcher der Erhohung der 
Eiscnbahnfrachten ab 1. Marz und einer ctwaigcn Ver- 
teuerung der Brennstoffe entsprieht.

Der M incttee ingang  besserte sich gegeniiber dem 
Januar erheblich. D.e yorgesehene Sollmenge wurdo im 
Berichtsmonate — zum ersten Małe — im  Vcrhiiltni8 
zur Brennstofflieferung voll erreicht und sogar um ein:ge 
100 t  uberschritten. Immerhin bleibt noch aus fruheren 
Monaten ein erheblichcr Riickstand.

Der Eingang an Schwedonerzen stand dem Vor- 
monat nicht nach. Ebenso waren spanische Erzo in den 
ungefahron Mengen des Vormonates am Maikt. Neben 
diesen wurden in letzter Zeit auch Erze aus den Mittel- 
meerlandern, insbesondere yon Nordafrika und Grieclien- 
land, angeboten. Es wurden nicht unbetriiehtliche Mengen 
gekauft und zum Teil auch sehon geliefert. Die Preise 
fur d:e ausliindisclien Qualitiitscisenerze haben sich noch 
erhoht und diirften die R  chtung nach oben auch wciter- 
hin beibehalten. Dic hoheren Preise sind in erster L ;nie 
auf die Befestigung der Seefrachten und den schlecliten 
Kursstand der Mark zuruckzufuhren, aber aueli hohere 
liihno und Unkosten der Gruben sowie geringero Forde
rung spreehen mit. Frei Hutte gerechnet stellt sich der 
Preis fiir die Einheit Eisen und Tonno jo nach Gute auf

25 bis 30

Die M angane rzzu fuh ren  aus den inliindischon 
Vorkommen besserten sich, AuBerdem ist zu hoffen, 
daB demnaehst auslandische hochprozent go Manganerze 
in  groBerer Menge eingefiihrt werden. Von den Eisen- 
h littcn sind sehon Posten yon mehreren tausend Tonnen 
wrieder gekauft, von denen die ersten Sendungen in 
Deutschland einzutreffen beginnen. Der Preis der Mangan
erze ist in den letzten Woehen von etwa 40 bis 43 Pence 
auf 48 bis oO Pence fiir die Einheit Mangan und Tonne cif 
heraufgesetzt worden, namentlich infolge der E  nfiihrung 
der Goldwahrung in Indien und der damit yorbundenen 
Erhohung des Rupiekurses.

Der S c liro ttm a rk t zoigte zum ersten Mai weichende 
Preise. Auf welche Einfliisse dieser Preisruckgang zuruck
zufuhren ist, liiBt sich erst sagen, wenn man weiB, wie sieh 
die weitere Entwicklung rles Selbstyerwaltungskorpers 

gestalten wird.

D  e Roho iscnerzeugung  blieb unter dem EinfiuB 
des Koksmangels dauernd unzuroichend. Die Versorgung 
der Abnehmer wurdo uberdies noch erheblich durch die 

Verkehrsstockungen und die stiindig yon der Eisenbalm- 
yerwaltung yeranlaBten Gutersperren erschwcrt. Der 
Auslandsmarkt lag sehr fest bei weiter steigenden Preisen. 
Trotz der gestiegenen Selbstkosten wurdo bcsclilossen, die 
Verkaufspre ise  fiir den Monat M arz unverśindert zu 
lassen bis auf dio durch die lOOprozeniige Frachterhohung 
bedingten Zuschliige. Ferner wurde eine Preiserhohung 
yorbelialten fiir den Fali, daB die Kohlen- und Koks- 
preise ab 1. Miirz eine Erhohung erfahren.

In  der Geschaftslage yon H a lbzeug  hat sich niehts 
geiindert; nennenswerte Liefcningen sind nicht erfolgt. 
Der Versand von Form eison  wieś eine geringe Besserung 
gegeniiber Januar auf. Neue Auftrage konnten nur in 
beseheidenem Umfangc untergebracht werden. Auch im 
E isenbahnobe rbau  war der Februaryersand etwTas 
hoher ais im  Januar. Die Nachfrage włar unvcrandert 
sehr stark, und die Erzeugung entsprach bei weitem nicht 
dem auBerordentlich dringenden Bedarf. E :nc Besserung 
ist nur yon einer weiteren Steigerung der Kohlenforderung 

zu erwarten.
Auch in ro llendem  E isenbahnzeug  hat die Be- 

schaft gung der Werke gegeniiber dem Yormonat keine 
erheblichen Yeranderungen erfahren. Die Nachfrage yom 
In- und Auslande war sehr rege und zoigte deutlich die 
Notwend'gkeit der Ergiinzung und Emeuerung des Fahr- 
zeugparkes bei den yerschiedenen E  senbahnyerwaltungen- 
Infolge des fortdauernden Brennstoffmangels waren die
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Werke gezwungen, dio yorgenommenen mit auBergewohn- 
lichen Unkosten yerbundenen Einschriinkungcn ihrer Be
triebe beizubchaltcn. Der Versand war dementsprechend 
gering. Gelingt es den maBgebenden Stellen, innerhalb 
kurzer Zeit oine Besserung der Rohstoffyersorgung und 
der Verkclirsvcrhaltnisse herbeizufuhren, so besteht die 
Moglichkeit, neben der Deckung des Inlandsbedarfes aueh 
dio Auslandslicferungen in umfangroieherem MaBe ais 
bisher zum Nutzcn der deutschen Wirtsehaft aufzunehmen.

D'e Lage auf dem S tabo isenm ark t entwickelto 
sich in der bisherigen Rclitung weiter. Dic Erzeugung 
nahm etwas zu, war aber immerhin nocli so gering, daB 
die groBen Anforderungen, die an dio Werko gestellt 
wurden, nur zum kleinsten Teil berucksichtgt werden 
konnten. Auch das Ausland hat auf dcm Staboisenmarkt 

mit groBen Schwierigkeiten, wie Wagen-, Kohlen-, Arbei- 
termangel und zahlreichcn Vcrkehrsverbotcn zu kampfen, 
so daB nur wen’ge Erzeugcr m it mehr ais 80 %■ ihrer 
Leistungsfahigkct arbeiten. D'e Nachfrage nach Fertig- 
erzeugnissen in Amerika soli nach wie vor sehr stark sein, 
aber infolge zahlreicher Auftrage aus Uebersee kann der 
Bedarf des Inlandes tei weitem n;cht voll gedcokt werden. 

Die Berichte aus England und Amerika meldcn dazu eino 
immer weiter steigendo Preisentwicklung. Das fort- 
schreitendo Anziehen der Preiso in England hat nach 
einem Bericht des „Manchester Guardian" seinen Grund 
in der zunehinenden Entwertung der englisehen Wiih- 
rung. Man zulilt heute fiir gewohnliches Stabeisen in 
England etwa £  25, fur kleinero Sorten b s zu £  30. In  
Holland ist der vor ehrger Zeit eingotretene Stillstand 

der Preisbcwegung nach oben einem leichten Nachgeben 
der Preise gewichen, das aber wahrscheinlich n cht yon 
Dauer sein wird, sondern bei der immer noch in der 
ganzen Weit licrrschenden E ‘6enknappheit wird nach 
Verbrąuch der jetzt noih in Holland yorhantleneń Be- 
stiinde in yerhiiltnismaBg kurzer Zeit eino weitero Preis- 

beweguag nach oben einsetzen.
Die Spannung auf dem G ro bb lcc lunark te  hielt 

unter dem slandigen Druck des Roh- und Brennstoff- 
mangels sowie der Yerkehrsscliwierigkeiten unvernrndcrt 
an. Viele Betriebe lagen daher still und der ries:ge Bedarf 
konnte nur in geringem Umfange gedeckt werden. E  no 
Besserung der Zustiinde ist nur zu erwarten, wenn die 
Kohlenforderung dauernd und ausgieb'g zun:mmt.

Das gleiche gilt auch fur den F e in b lo ch m ark t. 
Der auf der einen Seito immer groBer’ werdenden 
Nachfrage stand auf der anderen Seite eine immer 
mehr erlahmende Erzeugungsfahigkeit der Werke gegen
uber. Dieser Zustand priigte s:cb besonders bei den reinen 
Walzwerken aus, die auf Halbzeuglieferungen des Stahl
werks. Ycrbandes angewiesen sind, von d’’eser Seite aber so 
gut wie nichts erhielten und daher nur gegen L eferung 
von entspreehenden Rohstoffen Bleeho abzugeben ver- 
mochten. So ist es nur zu begreiflieh, daB in der Erledi- 
gung des yorliegenden alten Auftragsbestandes kein merk- 
licher Fortschritt zu verzeichnen war. Die Uns:cherheit 
in der Prcisgcstaltung tat ein ubriges dazu, dio allgemeine 
Lage noch unklarer zu gestalten. Im  Auslando waren die 
Yerhaltnisse ahnlich denjen:gen des Inlandes. Bei an- 
haltend reger Nachfrage stiegen dio Preise weiter; dio 
Versehlechterung der Krone gegenuber dem Dollar und 
Pfund ze>t’gte auf den skandinayiseh-danisclien Markten 
eino wesentlicho Preissteigerung.

Unter den allgemeinen ungunstigen Verhaltn'88en trat 
auch bei den schm iedeiserno Rohren  erzeugenden 
Werken keine Besserung ein, vielmehr steigerten sich die 
Schwierigkeiten noch wegen des Mangels an Brennstoffen 
jeder Art und vor allem wegen des Mangels an Roheisen. 
lnfolgedessen stand den Rohrcnwalzwerken das erforder- 
liche Stahlhalbzeug nicht in ausreichendem MaBe zur Ver- 
fugung und die Erzeugung ging daher weiter zuruck. D o  
Betri< be konnten dureliweg nur m 't Unterbreehungen 
arbeiten, was die Ausfuhrung der reichlich yorliegenden 
Auftrage immer mehr ycrzdgertc und eine weitere Ver- 

langerung der Lieferfristen notig machte. Die im letzten

Bericht schon erwiilinte Erhohung der Rohrenpreisc, die 
sich bei der Steigcrung der Preise fur Kohle, Roheisen 
und sonstigo Werkstoffe nicht umgehen lieB, wurde in- 
zwisrhen durchgefuhrt.

D'e lebhafte Nachfrago nach G uBróhrcn und zwar 
sowohl aus dem Inlande wie aus allen Teilen des Aus- 
landes und Von Uebersee hielt an. D e Erzeugung blieb 
dagegen unter den immer noch schwierigen Arbcitcrver- 
lialtn ssen und dem Brennstoffmangcl fortgcsetzt be- 
schriinkt, liiBt sieli auch nur langsam steigern, so daB den 
L :eferungsanspruchen nur teilweise genugt werden konnte. 
AuBerdem litten die Betriobc wiihrcnd des ganzen Monats 
unter der yoll:g unzureichenden Wagengestellung und 
teilweise auch unter der Bahnsperre. Der belg:Bche, fran- 
zosische und englische Wettbewerb machte sieli auf dem 
Auslandsmarkt im  Februar weirger fuhlbar. Dio Ver- 
kaufsproise konnten den erhóhtcn Selhstkosten angepaBt 

werden.
Die Erzeugung der G raugieBereien yermochte nur 

te ilw e iB o  dio andauernd sehr erheblichen Leferunga- 
anforderungen zu decken. Dio Verkaufspreiso standen 
in Einklang mit den sprunghoft steigenden Gcstehungs- 

kosten.
Auf dem D ra h tm a rk t trat gleichfalls keine wesent

licho Aenderung ein. E  no Besserung in den Erzeugungs- 
mengen war nicht zu yerzeichnen und steht auch auf ab- 
sehbare Zeit n cht zu erwarten wegen des stand:g empfind- 
licher fuhlbar wcrdcnde'n Mangels an Halbzeug und Kohlen 
sowie Knappheit in den meisten ubHgen zur Betriebs- 
aufrechterhaltung notwendigen Wcrkstoffcn. Die ge
samte Walzdrahterzeugung aller Qualitatsgruppen, die 
im letzten Viertcl des yerflossenen Jalires sehr erheblich 
zuruckgegangen war, erfuhr zwar im Februar keine 
weitero Verschlccliterung, doch genugte sie bei weitem 
nicht, den Anspriiehen der Verfeinerungsindustrie auch 
nur in etwa gerecht zu werden. Besonders in Thomas- 
und S.-M.-Beschaffenheit war dio Knappheit ungeheuer 
und zwang die Betriebe durchweg zu weitgehenden Ein- 
sehrankungen. Die Nachfrago nach allen Erzeugn:ssen 
der Dralitindustrie war unter diesen Umstanden daher 
geradezu sturm'sch, und sio wird sich bei der immer 
starker werdenden Kohlen- und Werkstoffknappheit noch 
steigern. Die Preise fiir Walzdraht, Drahte und St:fto 
wurden m it Wirkung ab Februar neu festgesetzt, sollen 
zunachst auch uber den Februar hinaus n'cht geandert 
werden, doch wird auch hier d:o Fraehtenyerteuerung 
und das beyorstehende Anziehen der Kohlenpreise eino 
weitere Ste’gerung der Pro:se notwendig maclien.

D :e Nachfrage nach S tah lfo rm guB  aus dcm In- 
und Auslando war derart’g stark, daB sie aueh n:cht an- 
niiliernd befriedigt werden konnte. D  c Stahlg’"eBereien 
waren deslialb gezwungen, sehr lange L ;eferfristen zu yer- 
langen. D  e vom „Verein deutscher Stahlformg;eBereien‘* 
festgesetzten Verkaufspreiso wurden anstandslos bewill:gt.

D :e Besehaft:gung der M asch inen fab riken  war 
gut, die Werke yerfugten durchweg uber reichliclie Auf- 
tragsbestande, wenn auch yśele Verbraueher im  Inlande 
offenbar wegen der hohen Preise m it Neuansehaffungen 

zuruckhielten. Trotzdem befinden sich die Maschinen
fabriken in sehweriger Lage, da der Mangel an Rohstoffen 
einen immer groBeren E :nfluB auf die Vorh;iltn:sse in der 
Masch’nen;ndustrie ausubt. Insbesondere trifft d’es zu 
hinsichtlich der alten, zu festen Preisen abgeschlossenen, 
Liefcryertrage. H :er bemuhen sich dio Maschinenfabriken 
zu erreirhen, daB n;cht nur die inland:schen, eondernauch 
d:e auslandischen Abnehmer in Anbetracht der katastro- 
phalen Entwcklutig unRcrer Valuta d:e Zulass;gkeit nacli- 
tragl; eh er Preiserhohungen fur die zu festen Preisen ab- 
geschlossencn Geschafte nnerkennen. D :o eisensehaffenden 
Werke stehen d'esen Bemuhungen wohlwollend gegenuber.

D'e M asch inenD auansta lten , dio sehwere und 
m:ttlere Werkzeugmascliinen fur Metali- und Bleehbear- 
beitung fur Adjustage und Sclrffswerften herstellen, haljen 
auch im  yerflossenen Monat allgemein groBe Auftrage 

nicht hereingenommen. Die Zuruekhaltung auf seiten der
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Hersteller sowohl wio der in- und ausliindischen Vcr- 
brauoher hielt noch an. Fur dic m it Auftragen aus dcm 
verfloRaeii.cn Monat reichlieh yersehenen Werke diirfte 
das im  ailgemeinen kein uncrwiinschter Zustand sein. da 
die AuSwirkung der Preissteigerung fur Rohstoffe und der 
Gcldcntwcrtung besser ubersehen und gekliirt und die 
gewonnencn Erfahrungen nutzbringend yerwertet werden 
konnen. Dic yorlUufigo Zurucklialtung des Auslandcs ist 
durch die gegenwiirtig gobotone Preispolitik yerstandlich, 
aber wohl nur yorubergehendor Natur, -weil der zu bc- 
friedigende tatsachlicho Bedarf zweifellos bestebt.

11. MITTELDEUTSCHLAND. - D ic Vcrhaltnisso 
auf dem Eisenmarkl Mitteldeutschlands haben sich im 
Monat .Februar gegeniiber dom .Januar wenig geiindert, 
Die scliwachen, unbestrcitbar vorhandcnen Ansiitze einer 
geringen Besserung unseres Wirtsehaftslebens werden leider 
durch die Not an Roh- und Betricbsstoffen yielfach wieder 
im Kcimc crstiekt. Die Aussichlcn auf eine Steigerung der 
Forderung der Gnibenbetriobe durch dic vorgcsehene Vcr- 
langerung der Sehichtdauer bildet .zwar einen Licht- 
'schimmer, doeh steht zu bcfurchten, daB der Industrie 

aus der Mehrerzeugung nur ein Bruch teil zuflieBcn wird, 
<lcr,an den Verhaltnissen kaum wesentlieh etwas andern 
kann.

Die Yorbereitungen 7.11 den Wuhlcn fur den Betriebs- 
rat sind in yollem Gangc. Dio im  yorigen Monat ein- 
setzendo Lohńbewcgung hat nach langwierigon Verhand- 
lungen zu einem AbschluB gefulirt. Die neuen Tarifo 
sehen fiir die Arbeiter der Eiscnindustrie eine erhebliche 
Erhohung ihrer Beziige yor und zwar ruckwirkend ab 
1. Januar d. J . Damit ist die Sehraubc ohne Endo um 
ein weiteres Stiick vorgedreht und es werden zwangsliiufig 

tlie unausbleiblicbcn Proisstoigerungen folgen.
Dio infolge der weiteren Entwrrtung unseies Goldes 

notwendig gewordenen Fórderungen der Industrie sind 
vom Reichswirtschafteministerium verworfcn worden. Es 
wurde lediglich ein bescheidener Aufschlag fur dio Kolilen- 
preiierhohung zugelassen. Auch dic jiingsten Yerhand- 
lungcn uber Festsctzung der Preise fur den Monat Marz 
lic (Jen die Fobruarproise bislier unvcriindert bestehen.

Roh- und  Betriobsstoffo  sind wcitcrhin nur unter 
den groBton Schwierigkeiten zu bescliaffen. Bei dcm 
Mangel an Ware hat sich allmahlich eino Art Tausch- 
liandcl i 11 den Erzeugnissen entwickclt. Wir sehen also, 
daB der kranke Wirtschaftskorpcr in seiner Not wieder auf 
die Uranfiingo des Handels zuruekkommt nnd Geld nur 
noch ais TauscKwerlmesser gilt.

Dio Forderung ron B raunkoh le  innerhalb des 
mitteldeutschon Gebiotes ist im Berichtsmonat befriedi- 
gęnd gewesen. Dio Forderungszunahmo halt an . Die 
Ix>hntarifverhandiungen sind inzwischen zu einem Ab
schluB gelangt und haben mit Riickwirkung ab 1. Februar 
zu cincr Aufbesserung der Schiclitlohne von 0 JC fur den 

unverheirateten und S JC fur den Y crhcirateten Gruben- 
arbciter gefuhrt. AuBerdem wird pro K ind und Schicht 
oino Knderzulage von 90 Pf. gewahrt. Diese Lohncrho- 
hung bedeutete eine schwere Belastung der Braunkolilen- 
industrie und muBte von dieser auf die. Yerbraucher ab- 
gawalzt werden. So sali sich dic Braunkohlenindustrie 
gezwungen. ihre Preise ab 1. Marz nicht unerheblich zu 
erhohen. Dor neue Preis fur B:iketts betriigt 1673 JC fiir
10 t  ab Grube ohne Steuer, derjcn'ge fiir Siebkohle 500 JC 
fur 10 t. Der Preis fur Steinkohlc ist bekanntlich ab 

1. Februar gleichfalls erhcblich heraufgesetzt worden und 
eine neue Proisstcigerung ist fur den 1. Marz zu erwarten.

Roheisen ist immer noch auBcrordentlich knapp. 
Die Besetzung Oberschlesiens hat zur Folgo gohabt, daB

Die Verlangerung des Stahlwerks-Verbandes. — Durch 

eine mit dem 1. Marz 1920 111 Kraft tretende Yerordnung 

des Reichswirtschaftsministcriums yom 20. Februar 19201) 

ist der Stahl werks-Yer band unter den bisherigen Bedin-

l) Reiehsanzciger 1920, 4. Marz, Nr. 54.

von dort nicht oinmal mehr d'e geringsten Mcngon in daa 
unbesotzto Gebiet gelangon. Die Zuweisungen des Roli- 
eisen-Verbandcs fiu- M.ttcldcutschland bleiben fortgesetzt 
unausreichcnd und werden yom Ycrband mit der Erzeu- 
gungseinsohrankung begrundet, zu der sich die Hutten- 
werke infolge des Koksmangels gezwungen sahen. Alle 
ubrigen Betriobsstoffo sind auch im  Februar schwor zu 
erhalten gewesen. Darin hat sich gegeniiber dcm Vor- 
monat dio Lage óher noch verschlechtert.

Der A ltc isenm ark t bliob unvermindert stark an- 
gespannt. Wenn die Preise auch in ihrer Aufwartsbewe- 
gung zu oinem gewissen Stillstand gokommen sind, 
wen'gstens ńieht mehr derartig sprunghaft in die Hohe 
schnellen, wie das in den yorhergehenden Monaten der Fali 
war, so zeigt sich daran, daB mehr Ware an den Markt 
kommt und daB Altcisen niclit mehr in  dem Umfange 
zuriickgehalten wird, wio das geschah, ais die Forderung 
der Rucklieferung yon Altcisen lwi Zuteilung yon Neu- 
eisen cinsetzte. Durch den Stillstandindon Ycrhandlungen 
zur Bildung eines Selbstyerwaltungskorpers sind auch die 

Bestrobungen im Alteiseńgeschaft eine Verstiindigung 
herbeizufiihren, zuriiekgestellt worden.

Die Lago des Sta beisenmarktes ist gegeniiber dem 
Vormonat kaum wesentlieh verandert. Erzeugung und 
Verbraucli stehen dauernd im  schreiendstcn MiByerhaltnis 
zueinander. Mit Rueksieht auf die groBe Yerwirrung und 

den Schaden, dor mit der Bedingung der Rucklieferung 
von Schrott bei Lieferung von Neueisen angerichtet ist, 
wird in Mitteldeutsebland dieso Forderung nur in  Aus- 
nahmefallen erhoben und grundsatzlich yersucht, ohne 
solche ersehwerendo Bedingung auszukommen.

Auf dcm G robb lech inark t hat sich gegeniiber dem 
Yormonat wenig oder gar nichts geiindert. Soweit die 
verbliebenc Betriebsfiihigkeit das zuliiBt, wird besonders 
fur die Befriedigung des Schiffbaubedarfes gearbeitet.

Der Bedarf an M itte l-  und  F e inb lechen  kann nach 
wie vor nur zu einem Bruchteil befriedigt werden.

Fur dio Rohronw erko ist das gleiche zu sagon.
Boi den K o n s tru k tio n sw o rk s tiit tc n  hat sich 

gegeniiber dem Vormonat elwnfalls nichts Wesentlichcs 
geiindert.

I I I .  NORDDEUTSCIILAND UND D IE  KttSTEN- 
W ERKE. — Eine wcsentliche Verandcrung der allge

meinen Verhaltnisse in  N orddeu tseh land  und an der 
K uste  ist auch im Monat Febniar nicht cingetreten. 
Allerdings war die Brennstoffyersorgung, nachdem die 
Streiks und Sperren aufgehoben. wie wir allgemein er- 
fahron konnten, etwas besser gewesen, wenngleich yon 
einer hinreichenden Yęrsorgung bei weitem noch nicht. 

die Redo war. Insbesondere war dio Versorgung mit 
Bunkerkohlen in  den Hafcnpliitzen giinstigcr gcworden.

Dahingegen konnte die Yęrsorgung der Schiffbau- 
werften, Maschinenfabriken und sonstigen Verbraucher 
an der Kuste in Walzwerkserzeugnissen nicht im geringsten 
yerbessert werden. Der Schleichhandel burgerte sich yiel- 
mehr in  diesen Erzeugnissen leider noch weiter ein. Bo- 
sonders in  Sehwarzblecheu ist dieses scharf herrorgetreton- 
Wie wir erfahren konnten, waren 7.. B. Fcin- und M'ttel- 
blecho yon den Walzwerken direkt iiberhaupt nicht zu 
haben, dagegen im  Schleichhandel zu einem mindestens 
um 300 JC hoheren Preise immer zu erreichen.

Es ware doeh endlich an der Zeit, wenn die groBen 

Werke sich dafiir einsetzen wollten, dem gewisscnlosen 
Schleichhandel durch sorgfalt:gen Yerkauf Einhalt zu tun.

Der See- und FluBfrachtenmarkt zog wcitcrhin an.
Die Arbeiterfragen bewegten sich in etwas ruhigeron 

Bahnen.

gungen und Yereinbarungen um weitere zwei Monate bia 

zum 1. Ju li 1920 rerlangert worden. Der Yerkauf der 

yom Stahlwerks-Verbande erfaBten Erzeugnisse yerbleibt 

bis zum 30. April 1920 ausschlieBlich dem Stahlwcrks- 

Yerbandc.
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Verband fiir Eisenbahnmaterial (Eisenbahnbedarfs- 
Gemeinschąft), Dusseldorf. — In  einer Versammlung der 
Eisenbahnoberbauzeug herstellenden Werke am 28. Febr. 
1920 wurde mit Wirkung ab 1. Marz die Bildung einer 
E iscnbahnbedarfs-G e ine inschaft zur Siehorstellung 
des dringenden Bedarfcs der Eisenbahn an Sehienen, 

Schwellen, Laschen und ■ Untcrlagsplattęn beschlossen. 
Diese Gcmeinschaft, der sich alle in Frage kommenden 

' Werke angeschlosscn haben, hat ihren Sitz im  Stahlhof 
zu Dusseldorf; die Geśehaftsfuhrung liegt in  den Hiinden 
des Stahhverks-Verbandes. Fiir die Festsctzung der Be
teiligung sind die Lieferungen im  Geschaftsjahr 1913/14 
maBgobend. Den Werken wird gestattet, unter sieli einen 
Austansch bzw. die Abtretung der Beteiligung yorzuneh- 
inen; Ealls von einem Werke Protest gegen die Beteiligung 
erhoben wird, steht jedem Werke der Rucktritt von der 
Gcmeinschaft frei. Da nicht alle Werke in der Griin- 

dungsversammlung yertreten waren, werden die inliin- 
dischen Werke aufgefordert, sieh der Gcmeinschaft anzu- 
schlieBen. Die yon den Mitgliedern zu leistenden Siclier- 
heiten sollen beim Deutsehen Stahlbund in Dusseldorf 
niedergeiegt werden.

Die Griindnng einer AuBenhandelsstelle fiir die Eisen- 
industrie. — Am 1. Marz 1920 fand in  Dusseldorf auf Yer- 
anlassung der Reichsregierung und unter Yorsitz eines 
Vertreters des Reiehswirtschaftsministeriums die Griin- 

dungsyersam m lung  der y o r lau fig en  A uB enhan 
delsste lle  fu r  dio E ise n in d us tr ie  statt, an der neben 
Vertretern des Reiehswirtschaftsministeriums auch Ver- 
treter des Handels, der Verbraucher, der Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber teilnahnicn. D;o anwesonden Vertreter 

des Stahlbundes crklarten jedoch, von ihren Werken in  
Anbetraclit der kurzfristigen Ankundigung nicht geniigend 
Vollmachten fur eino enilgult:ge Stellungnahme zu habeń. 
Es ist deshalb eine neue Sitzung mit den Vertretern des 
Stahlbundes fur den 30. Marz yereinbart worden. Die 

AuBenhandelsstelle soli trotzdcm sofort in Kraft treten. 
Dio bestehenden P re ispr iif ungsstc llen  werden bei- 
belmlten. Ausfulirantriige sind nacli wio vor an sic zu 
richten. Befurwortete Antrage gclien an dio neue AnBen- 
handelsstelle, dio noch einmal priift, ob den Antragen mit 
Rucksicht auf Deckung des dringenden Inland bedarf es 
stattgegeben werden kann. An die Bewilligung wird fur 
die ausfuhrenden Eirmen die Pflicht geknupft, eine Ab- 
gabe vom Ausfuhrcrlos, dessen Mindesthoho wio bisher 
Yorgeschriebcn bleibt, zu entrichten. AuBerdem muB 
seitens der ausfuhrenden Firmen ein Teil der Devisen ab- 
gegeben werden, die zugunsten derjenigen Erzeuger ver- 
wendet werden, die Erze aus dem Auslande beziehen.

Geschaftsstelle fiir industrielle Abriistung. — Die beim 
Re iehsyerband der D eutsehen In d u s tr ie  eingerich- 
tete Geschaftsste lle  fiir  in d u s tr ie lle  A b rustung  
bat ihre Tatigkeit aufgenommen. Es ist ihre Aufgabe, 
die mit der Durehfuhrung der Artikel 168 ff. des Friedens- 

vertrages zusammenhangenden Arbeiten zu erledigon, in 
Fuhlung mit don Beichsbehorden und den seitens des 
Vielverbandes fiir dic Abrustungsfragen eingesetzten Aus- 
schussen der Industrie Richtlinicn fur ihr Verhalten bei 
den infolge der Durehfuhrung der .Artikel 168 ff. des 
Friedensyertrages yorzunehmenden Besichtigungin und 
Verhandlnngen zu geben, dio Wijnsclie der Industrie zu 
sammeln und an die zustśindigen Stellen weiterzulciten, 
Zweifelsfalle aufzuklaren und gemachto Erfahrungen zu 
verwerten. Dio Geschaftsstelle fur industrielle Abriistung 
bildet die Zentralstelle fiir die an den elf Standorten (Ber- 
lin, Dresden, Miinehen, Stuttgart, Dusseldorf, Coln, Frank
furt a. M., Hannoyer, Stettin, Breslau, Konigsberg i. Pr.) 

der interalliierten Unterkommissionen^eingesetzten Yer-
* r a u e ns 1 c u to der P r iy a t in d u s tr ie , die ihrerscits dio 

Aufgabe haben, die aus den Kreisen der Industrio in 
ihrem Bezirk laut werdenden Wiinsche den an die Stand- 
orte komraandierten deutsehen Yerbindungsoffizieren, wie 
auch don Ententekommissionen gegenuber zu yertreten 
und ferner den Verbindungsoffizieren in  allen saohlichen 
Fragen mit ihrem Rat zur Seite stehen.

Amtliche Festsetzung der Eisenpreise. — I)ic behord- 
lieho Naeh prufung der yom -Deutsehen Stahlbund am
4. Fcbruar 1920 beschlossenen Eisenpreise1) yeranlaBten das 
Reichs wirtschaftsministerium, die Preise m it Wirkung ab
3. Februar herabzuse tzon; sio stellen sich nunmehr wie
folgt: j i

Hamatit ............................................ ....................... 2210

Kupferarmes S tah le isen ................................. . 2200

GieBorei-Roheisen...........................................  . 1625
Stahleisen ................................................................1285
Spiegeleisen : .................. ..................................... 1360
Tliomas-Rohblocke . ..........................................2190
Vorgewalzte B lo c k e ...................................  2225
K n u p p e l .......................................................  2260

Formeisen.................................... 2565
Stabeisen........................................ . ...................  2600
Bandeisen .................................... .... . 2860

Uniyersaleisen.................. ......................................  2860
Walzdraht................................................................... 3120
Grobbleche yon 5 mm und m e h r ................... .3450
Mittelbleehe yon 3 nun und m ehr.......................  3865
Feinbleche yon 1 nun und mehr . . . . . . 3935

„  unter 1 mm .......................................  3960

Der Aufprcis fur Siemens-Martin-Handelsblocke wird 
auf 150 J i (bisher 250 M ) festgesetzt. Die Umsatzsteuer 

sowie die am l. Febr. eingetretene Kohlenpreiserhohung 
sind dabei bcriicksiehtigt. Gleichzeitig sind die Handels - 

zuschlage wie folgt festgesetzt worden: bis zu 4 %  
Nutzen vom Grundpreis einschlieBlich der Uebcrpreiso 
bei Lieferung unmittelbar yom Werk an den Verbrauchcr, 
bis zu 15 %  Gesamtzusehlag yom Grundpreis cinsehlieB- 
lich der Ueberpreise. Bei einem Yerkauf yom Handels- 
lager bei Abnahme kleinerer Mengen ab Lager und un
mittelbar an den Vcrbrauolior durfen auBerdem folgende 

M inderm engenzusch lage berechnet werden: fur unter 
1000 kg bis einschlieBlich 500 kg bis zu 4 % , fur unter 
500 kg bis einschlieBlich 100 kg bis zu 5 % , fiir unter 
100 kg bis zu 6 % . Diese Aufsehlage gelten fiir dic jewcils 
abgegebene Gesamtmenge, nicht fur einzelne Sorten und 
Abmessungen. Die yorstehend bezeichneten Preise und 
Handelszuschlage gelten neben den tatsachlich erwachsen- 
den Eisenbahnfrachtkosten und sind Preise fur den Yer - 
braucher, Sie sehlieBen den Nutzen fiir den etwaigon 
Zw ischenhande l ein.

Boi diesem Bescheide, der eine ErmiiBigung der yon 
der Eisenindustrie fur Februar festgesetzten Preise be- 
deutefc, hat- sich der Deutsche Stahlbund n ie h t beruhigt 
m it dem Hinweisc, darauf, daB die Verhaltnisso seit der 
im Januar erfolgten Preisfestsetzung des Stahlbundes eine 
weitere Yerscharfung erfahren haljcn, so daB eher eine 
Preiserhohung gerechtfertigt wiire ais eino Herabsetzung.

Slegerlander Eisensteinverein, G. m. b. H., Siegen. — 
Der Verein beschloB, die V erkaufspre ise fiir den Monat 
Marz u nve rand c rt zu lassen. Es werden nur die aus 
einer'Erhohung der Eisenbahnfrachten und 1 Brennstoff- 
preise sich ergebenden Aufsehlage den Verkaufspreiscn 
zugcschlagen. Ais G rundpre is  gilt daher fur Rohspat 

199,10 M , Brauneisenstein 200,50 M, geriisteter Spat- 
eisenstein 298,40 M f. d. t.

Kilndlgung der Lohnordnung im Ruhrbezirk. — Der 
erst yor ganz kurzer Zeit abgeschlossene neue Tarifrertrag 

fur den Rulirkohlcnbergbau2) ist yon don Bergarbeiter- 
yerbiinden ohne Angabc von Grunden boreits zu dem 
ersten moglichen Zeitpunkt, Ende Marz, wieder ge k ii n d ig t 
worden. Naeh welcher Richtung liin die Bergarbeiter- 
yerbandc neue Lohnforderungen stellen wollen, dariiber 
ist bisher noch niehts bekannt geworden.

Die Verstaatlichung des Kohlenbergbaues. — In einer 
Hauptyorstaudssitzung am 27. Februar 1920 wandte sieli 
der Y ere in  Deutscher Eisen- u n d  S tah l- Indu-  
s tr ie llc r  gegen den Plan einer E inze l-Soz ia lis ie rnng  
im  K oh lonbe rgbau3), der im wesentlichen auf eine neue

J) Vgl. St. u. E. 1920. 12. Febr., S. 242/3.
*) Vgl. St. u. E. 1920, 12. Febr., S. 244.
J) Ygl. St. u. E. 1920. 4. Marz, S. 344/0.
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Fesselung der Sclbstbewirtsehaftung und auf eino Soziali- 
sierung cinzclner Bergwerke hinauslaufo und daher nach- 
driicklichst belcśimpft werden mtisse.

Die Auslieferung unserer Handelsflotte. — Der Ver- 
ein Deutscher Eisen- und  S tah l- In d u s tr ie lle r  hat 
unter folgendor Begriindung eine E ingabe  an die Reichs- 

regierung und die Nationalyersammlung gcrichtet, in  der 
dringend E i n s p r u c h  gegen die Auslieferung des Restes 
unserer Handelsflotte erhoben wird:

Die Auslieferung auch der letzten Schiffe deutscher 
Elagge muli fiir unser ani Bo den liegendes Wirtschafts- 
leben den TodesstoB und fiir unser Volk das Herein- 
brcchcn der drohenden Hungersnot bedeuten. Noch 
erleichtern die billigeren Frachten der deutschen Schiffe

dio Einfuhr von Nahrungsmitteln und lebenswiclitgen 
Rohstoffen. Ein gewaltiges Anziehen vieler Preise wird 
aber dio Eolge sein, wenn unsere E  n- und Ausfuhr ohn- 
machtig der ausliindischen Schiffahrt in die Hand ge
geben werden muB. Eur die auf den Be/.ug von Aus- 
landserzen  angewieseno Esen- und Stahl-Industrie 
wurde dio Auslieferung der dem Erztransport dionenden 
deutschen Schiffe boi dem Tiefstande unserer Yaluta 

eino riesige S te igerung  der E rach tkos ten  um 
viele hnndert Mark auf die Tonno bedeuten. Dio dann 
unerlaBlich starkę Erhohung der Eisęnpreiso wurde 
nicht zuletzt den deutschen Schiffbau belasten und den 
Wiederaufbau unserer Handelsflotte erschweren, ohne 
welche die Neubelcbung unserer gebrochenen Wirt- 
schaftskraft undurchfiihrbar ist.

Behordliche Yerordnungen auf. Grund der Demobilmachungsbefugnisse.

Wir haben kurzlich eine Anfrage wiedergcgeben, die 
der Abgeordncte Dr. J. R ieCor in der Nationalversamm- 
lung an dio Reiehsregierung wegen der Giiltigkeit der 
kriegswirtsehaftliehen Bestimmungen gerichtet hat1). Auf 
diese Anfrage ist nunmehr vom Reichswirtsehaftsministe- 

rium nachstfchcnde A n tw o rt gegeben worden:

Die Geltung zahlreicher kriegswirtschaftlicher Be
stimmungen war auf die Dauer des Krieges beschriinkt 
worden. Es bestand die Mogliebkeit, daB von den Ge- 
richten der Krieg im  Sinne dieser Bestimmungen mit 
der Erriehtung eines ersten Protokolls uber die Nieder- 
legung der Ratifikationsurkunden zum Friedensvertrag 
ais beendet angesehen wurde. Damit waren die Be
stimmungen und die auf sio gegrundeten Anordnungen 
unwirksam geworden. Bei dem gegenwartigen Stande 
tler Wirtsehaft hatto dies zu den bedenklichsten Sto-
■ ningen fuhren mussen. Das Reichswirtschaftsministe- 
rium ware befugt gewesen, auf Grund des § 27 Abs.. 2 
und 3 des Ausfuhrungsgesetzes zum Friedensyertrag 
fur jede auf die Dauer des Krieges erlassene reiehsrecht- 
licho Bestimmung den Zeitpunkt des AuBerkrafttrctens 
festzusetzen. Von dieser Befugnis wurde yorerst kein 
Gebrauch gemacht, weil die in Betraeht kommenden 
Bcstinunungen zu zahlreich waren, und weil im  Augen- 
bliek nicht die Moglichkeit bestand, den fur jede der 
Bestimmungen apgemessenen Zeitpunkt des AuBer- 
kraft retens richtig zu wahlen. Auch erscliien es un- 
tunlieh, fiir MaBnahmen der Zwangswirtsehaft den Zeit
punkt des AuBerkrafttrctens im yoraus bekanntzugeben.

Die Befugnisse, die dio Bundesratsyerordnung vOm
7. Noyember 1918 verle:ht, umfassen, wie der Wort- 
laut der Verordnung, ihr Zweck und ihre Entstehungs- 
geschichte zweifellos erkennen lassen und die Pr a xis 
und  Rochtsprochung  anerkannt haben, auch die 

Erlassung vOn Rechtsverordnungen, soweit sie „er
forderlich sind, um Storungen des Wirtschaftslebens 
infolge der wirtschaftlichen Demolbilmaehung yorzu- 
beugen oder abzuhelfen". Die Bekanntmachung yom 
22. Dezember 1919 bleibt somit durchaus im Rahmcn 
der durch die Bundesratsyerordnung vom 7. Nov, 1918 
begrundeten Befugnisse. Es war deshalb nicht erforder
lich, den Weg der ordentlichen Gesetzgebung zu wahlen. 
Die B undesra tsyerordnung  yom  7. N oyem ber
1918 ist durch Art. 178 Abs. 2 der Reichsyerfassung 
n ic h t aufgehoben worden. Auch nach der neuen 
Re:chsverfassung konnte im Wege der Gesetzgebung 
dio Befugnis der Regierung zum ErlaB yon Rechts- 
ycrordnungen in dem Umfange der Zustandigkeit de3 
Rcichs zur Gesetzgebung zweifellos begrundet werden. 
Nach dem ErlaB vom 26. April 1919 steht die selbstan- 
digo Handhabung der Demobilmachungsbefugnisse den 
Reichsministerien fur ihTen Gcschaftsbereich zu. Die 
Bekanntmachung yom 22. Dezember 1919 trifft nur

ł ) Vgl. S t. u . E . 1920, 12. Febr., S . 246.

fur dio Dauer des Krieges erlassene kriegswirtschaltliche 

Bestimmungen, d. h. Bestimmungen, dio die Regelung 
der Wirtsehaft nach den durch den Krieg geschaffenen 
Erfordernissen zum Gegenstand haben. Auf Bestim
mungen, die nach ihrem Inlialt in den Gcschaftsbereich 
eines anderen Ministenums fallen, beziclit sich die Be

kanntmachung yom 22. Dezember 1919 nicht. Sie 
bezieht sieli weiter nicht auf die kriegswirtsehaftliehen 
Bestimmungen, dio, ohne inhaltlich auf d ’o Dauer des 
Krieges beschriinkt zu sein, den Zetpunkt ihres AuBer
krafttrctens ausdriicklich der Festsetzung durch den 
Reichskanzler oder eine andere Stello anheimgeben. 
Diese Best:mmungen bloiben selbstyorstandlich in Kraft, 
bis die Festsetzung des AuBerkrafttrctens erfolgt. Die 
Anfrage bezeichnei- er ais „materiell unricht:g“, daB die 
Bekanntmachung yom 22. Dezember 1919 das yorliiufige 

Weitcrbestehen der Kriegsyerordnungen „unterschieds- 
los und ohne Prufung des E :nzelfalls“ anordne. Dem- 
gegenuber ist zu betonen, daB die Bekanntmachung nur 
dio kriegswirtsehaftliehen Bestimmungen betnfft, die 
ursprtinglich ausdrucklich fur die Dauer des Krieges 

erlassen wTirden, und daB sie aueh diese nur „bis auf 
weitercs“ in Kraft erha.lt, um die Storungen, die ihr 
unyermittcltcr Wegfall fur die Wirtsehaft m it sich 

brachte, zu yerineiden.
Nach den yorstelienden Darlegungen kann eino 

Notwendigkeit, die B ekann tm achung  yom 22. Dez.
1919 aufzuhoben  oder zu andern, n ic h t an e rk ann t 
werden. Das R e ichsw irtseha ftsm in is te r ium  wird 
jedoch nach wic vor d a ra u f h inw irk e n , die 
durch den K rieg  notwrendig gewórdenen Ein- 
griffo  in  dio W ir tse h a ft so ba ld  wie m oglich 
ab zubauon  und , soweit e rfo rderlich , durch  
eine den nunm ehrigen  F riedensyerha ltn isson  
angepaBte- Rege lung  zu ersetzen.

Der Beschcid des Reichswirtschaftsministcriums liiBt 

erkennen, daB man an maBgebcnder Stello niclit daran 
denkt, dio Vcrordnungstat:.gkeit auf Grund der yermeint- 
lichen Demobilmachungsbefugnisse aufzuhcben oder auch 
nur einzuschranken. DaB die Prax:s und Rechtsprechung, 
wie der yorstehende Bescheid ausfuhrt, anerkannt habe, 
daB auch „Rechtsverordnungen“ behordlicherseits er
lassen werden konnten, -soweit sie erforderlich sind, um 
Storungen des Wirtschaftslebens infolge der wirtschaft- 

lichen Demobilmacliung yorzttbeugen oder abzultelfen, 
ist nicht zutreffend. E ne sogenannto Praxis mag insofern 
zu diesem Anerkenntnis gekommen sein. ais sie, wie z. B. 
bei den Yerordnungen des Reichsarbeitsmintsters, ledig- 
l :ch yon Schlichtungsausschussen und Demobilmachungs- 
kommissaren ausgeubt wird, dio der richterlichen Unab- 
hangigkeit entbehren; denn der ordentPche Recbtsweg 

ist in allen diesen Fallen, wie schon die Anfrage der Deut
schen Volkspartei mit Recht heryorhebt, durch ent
sprechende Bestimmungen in den Verordnungen des 
Re:chsarbeitsministers selbst ausgeschlosscn. Von einer 
unabliangigen Rechtsprechung wenigstens ordentlicher
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Gcrichte kann deshalb in  allen den Fiillen keine Redo 
sein. Anlangcnd dje Frage, was nun in Anbetrachfc des 
erwarteten ablehncnden Bescheids des Rcichswirtschafts- 
ministeriums praktiscli gesehchen soli, so karne nur cin 
BeschluB der Nationalyersammlung in Bctracht, auf den 
wiederum bei dem zu erwartenden Verlialten der Melir-

licitsparteicn nicht zu reehnen ist. Man wird sieli also 
schlieBlich, da auch ein gerichtliches Urteil wenigstens 
in den meisten Fallen nicht zu erzielen ist, ni't dem geradezu 
reclitslosen Zusfcando einer bebordlichen Verordnungs- 
tiitigkeit iiber Angelegenlieiten der Gesetzgebung rettungs- 

los abfinden miissen.

Zur Aufhebung der Ausnahmetarife fur Schiffbaueisen.

Wenn e a d e r d e u t s c h e n S c h i f f b a u in d u B t r ie  
moglich gewesen ist, bei standig wachaender Erzeu
gung und trotz der Yorteile, welche die englischen 
Walzwerke infolge gunstigerer Lago yon Eisen und 
Kohlen zueinaader und zu den Seehafen infolge groBe- 
rer Spezialisierung und umfangreicherer Auftriige Tor 

dom deutschen Wettbewerb voraushaben, in steigen- 
dem Ma8e d e u t s c h e s  Materiał zur Ycrarbeitung 
heranzuziehen, so istdiea infolge des Zusammenwirkens 
der Walzworke und der Schiffswerften m it der d eu t-  
ic l ie n  E i s e n b a h n y e r w a l t u n g  geschehen.

Es war im  Jahre 1895, ais iiber die Moglichkeit 
der EinschrSnkuug dor Yerwendung englischer Er- 
zeugnisse auf deutschen Werften m it der wachaenden 
Bedeutung des d e u ts c h e n  S c h i f f b a u e s  zum 
erstenmal Bosprechungen zwischen den Vertretern 
dor deutschen Werften und der Walzwerke stattfanden. 
Damals glaubten die Walzwerke noch, dem Eindrin
gen englischen Materials durch Aufhebung dor Zoll- 
freibeit fiir Schiffbaumaterialien an den deutschen 
Grenzen einen Riegel vorschiebcn zu konnen. Sehr 
bald aber orkannten sie, daB es ausgoschlossen bloiben 
muBte, ein Erzeugnis, dessen Zollfreiheit durch die 
R h o in a c h i f f a h r t s -  und E lb s c h i f f a h r t s - A k to  
zwiscbenstaatlicli fostgelegt und durch die Art seiner 
ZweekbeBtimmung auch gegeben war, mit Zoll zu be- 
legen. Der Ausweg muBte auf andere Weise gesucht 
werden. Er wurde darin gefunden, daB die Werften 
ihrerseits sich yerpfiichteten, eine hohere Bewertung 
des deutschen gegeniiber dem englischen Materiał 
eintreten zu lassen, und daB die Walzwerke ihrerseits 
sich bereit erkliirten, den Werften die joweils niedrig- 
ston Preise zuzugestehen. Das wertvollsto Ergebnis 
der Kommissionssitzung yom 16. Novcmber 1895 in 
Hannover war aber das gomeinsame Ersuchen der 
Vertreter der Walzworke und des SchifTbaus an den 
Verein Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller, wo- 
nach dieser einen Antrag an die Deutsche Eisenbahn- 
yerwaltung riebten sollte, daB fiir Schiffbaumaterial 
die Eisenbahnfrachten so gering wie nur eben moglich 
bemo8sen werden mochten. Diesem Antrage haben 
die deutschen Eisenbahnyerwaltungen mit Geltung vom
1. Februar 1898 Folgo gegeben. Am 1. Februar 1899 
wurde der A u s n a h m e t a r i f f u r S c h i f f b a u e i s e n  
auch auf dio FluBschiffaworften ausgedehnt.

Auf dieBe Weise gelang es, wid dio Aofstellungen 
des Y e r e in  a D e u t s c h e r  S c h i f f s w e r f t e n  und 
des S c h if f b a u a t a h l- K o n to r s  unwiderleglich nach- 
weisen, Tom Jabre 1899 ab, in dem die Beziige an 
Blechen und Winkeln aua d łm  Auslande, liauptsach- 
lich aus England, noch 27,2%  bzw. 25,9%  des ge
samten Bodarfs auamaehton, dieso aus dem A"uslande 
bezogonen Mengen im  letzten Jahre vor dem Kriego 
auf 1,4 o/o bzw. 2 %  in beinahe von Jahr zu Jahr stetig 
fallenden Ruckgangen herabzusetzen. Dio E i s o n - 
b a h n  v e r w a l t un g  hat diesen Yorteil, der ihr ja  
auch infolge yermehrter Erz-, Roh- und Brennstoff- 
beforderung Nutzen gebracht hat, wohl erkannt. 
Immer wieder hat sio Teroicbert, daB sie an die A us-  
n a h m e t a r i f e  f u r  S c h i f f b a u e is e n  bei ihren 
sogenannten „ T a r i f r e f o r m e n *  nicht riihren wiirde. 
SchlieBlich sind aber auch dieso Ausnahmetarife dem 
Geldbediirfnis der deutschen Eisenbahnen zum Opfer 
gofallen. Wenn man ermessen will, was diese Au fhe- 
b u n g  d e r S c h i f f b a u a u s n a h m e t a r i f e  fiir So e-

und F I  uB g c h i f f b a u , fiir S t a h lw o r k e ,  Roede-  
r o i  und liir  unser geaamtea WirtBchaftslobcn iiber- 
haapt bedeutet, >o muB m an dio Eingabe durch- 
studieren, die der Y e r e in  D e u t s c h e r  S c h i f f g -  
w e r f t e n  gemeinsam mit dem Yerein Deutscher 
E is e n -  u n d  S t a h  1 - In  d u s t r i  e 11 o r , mit dem 
S t a h lw o r k s - Y e r b a n d  und dem S c h i f f b a u -  
B t a h l - I t o n t o r  gegen diese eisenbahntarifariBche 
MaBnahmen gerichtet hat und in dor die W ie d e r -  
e in f f i h r u n g  d e r  A u s n a h m e t a r i f e  f i ir  S ch iff-  
b a n e is e n  in ihrer bisherigen oder in einer neuen 
Form gefordert wird, die geeignet ist, den schweren 
Y erluB ten  yorzubeugen, die den oben gonannten Er- 
werbsstandon und der geaammton d e u t s ch en W irt-  
s c h a f t  aus der A u f h e b u n g  der A u a n a h m e -  
t a r i f e  erwachsen sind und”noch erwachaen muBSen.1)

Nach Berechnungen dos S ch i f f b a u s t a hl- Kon- 
to ra  in Essen betragt die Frachtstei^erung fiir Essen— 
Flenaburg 743%  und fur Essen—Bremen 619%. In 
tatsSchlichen Żabien ausgedrOckt helłiuft sich fur 120001 
die Mohrfracht Essen—Flensburg auf 023 400 J i ,  fiir 
Esson —Hamburg auf 421200 M und fiir Essen—Bro- 
men auf 311400 Jt.

Die g e r a d e z u  u n g e h e u e r ł i c h e  F r a c h t-  
b e la s t u n g  geht auch aus einer Ermittlung der Mehr- 
belastung hervor, welche die Werfton erfahren hatten, 
wenn Bie im letzten Friedensjahr 1913 bereits die 
heutigen Satze liatton zahlen miissen. So zabite eine 
groBe ontliche Werft im Jahre 1913 fur ihr Materiał 
an Fracht 269148 M. Nach Fortfall dor Ausnahme- 
tarifo und einschlieBlich des 50proz. Zuschlags biitte 
sie fur dieselbe Menge 2 283 798 M zahlen miissen. 
Aehnliche Steigerungen Bind fur Kiel, fiir Hamburg und 
auch fur die Binnenschiffswerften festgestellt worden.

Die Y e r ło u e ru n g -  des S c h i f f b a u  m a te r ia łu  
infolge der Frachterhohungen fiir je 1000 t belauft 
sich fur den Osten auf 19 700 M , fiir Bremen auf 
14 050 M , fur Hamburg auf 16483,50 J l ,  fiir Kiel 
auf rund 20 000 J i .

Es wird Bodann darauf hingowiesen, daB die An- 
nahme, dio Werften konnten die entBtehenden Fracht- 
mehrkosten auf das Reich und auf ihre sonstigen Ab- 
nehmer abwiilzen, in yielen Fallen nicht zutrifft. Bei 
weitem nicht alle Schiffe werden in Regie gebaut. 
BeispielBweise erwiihnt eine groBe ostliche Werft, daB 
sie yom 1. Oktober 1919 ab mit Frachterhohungen 
von mehr ais l 1 s filillionen M  zu reehnen hat, die 
unmitteibare Yerluste fiir sie bedeuteten, da' si# Schiffe 
zu festen Preisen ubernommen habe und beim Yer- 
tragsabschluB mit dcm Fortfall der Ausnahmetarife 
fiir Schiffbaueisen nicht habe reehnen konnen. Es ist 
deshalb m it Vertragsaufhebungen aufSciten derReeder 
nnd der Werften zu reebnen, und dor bo dringend 
notwendige Wiederaufbau unserer Handelsflotte wird 
stark y«rzogert werden.

Wenn sich jetzt auch die Gefahr deB engliBchen 
Wettbewerbs infolge des eigenen starken Material- 
bedurfnisses in England yermindort hat, so werden 
die friiheren Yerhaltnisse doch in absehbarer Zeit 
wiederkehren. Da aber der wichtigste Betoiligte, die 
Eisenbahnyerwaltung, auB dem im Jahre 1896 in 
IlannoYer abgeachloBsenen Yertrage ausgeschieden ist, 
bo werden die beiden ubrigbleibenden Parteien, die

*) Y e rg l. S t. u. E . 1920, 8. J a n u a r , S . 69.
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Walzwerke und di# Werften, allein nicht der Yer- 
drangung der englischen Walzwerksinduatrie au B  der 
Versorgung des deutschen Schillbaus gowaclmen sein. 
Die Folgen werden der Abbruch langjahriger Bezio- 
hungen zwischen Walzwerken und Scliiffswerften und 
geographische Yeracliiebungen auf beiden Seiten sein. 
Die Kingabe weist achlicBlich noch die Grunde zuriick, 
die yon der Eisenbahnyerwaltuug fiir die Aufhebung 
der Ausnahmotarife yorgebraclit worden sind. Die 
Annahme der Eisenbahnvorwaltung, daB die Ausnahrne- 
tarife fiir SchiHbaueiaen durch die feindlichen Maclite 
zu Ausfuhrzwockon benutzt werden konnten, wird ais 
nieht stiehhaltig bezeichnet.

Ob eino solche Benutzung wirklieh zuliiaaig ist, 
diirfte nach dom Wortlauto dea FriedenavertrageB ais 
mindestena zweifelhaft bezeichnet werden. Der Yerein 
Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller hat in seiner 
Antwort yom 14. August 1919 an die Eiaenbahndirok- 
tion in Berlin die Auffassung zum Auadruck gebracht, 
daB die Artikel 323 bzw. 305 des FriedenaY ertragea 
dem Feinde lediglich die Sicherheit geben aollten,

daB feindliches Gut unter den gleiehen YerkelirBbe- 
dingungen grundsatzlich nicht schlechter gestellt sein 
sollte ais deutsches Gut.

Der zweite Grund, der fiir dio Aufhebung der Aua- 
iiahmetarifc uberhaupt und damit auch fiir dio Be- 
aeitigung der Sehiirbautarife ins Feld gefuhrt wird, ist 
der Geldbedarf unaorer Eiaonbahnyerwnltung. Dieser 
Grund ist aber insofern in unserem Falle nicht stich- 
haltig, ais ja  daa Reich den bei weitem groBten Teil 
der yon den Walzwerken oder Werften yeratulagten 
Mehrfracht in Gestalt yon Kuckerstattungen wioder 
herausgeben mul!.

In  fiinf Anlagen wird das tatsachliche und recht- 
liche Materiał in vollem Umfango mitgoteilt. Die 
eingehendou Festatellungen iiber dio Entstehung dor 
Ausnahmetanfo fiir Schiffbaueisen und ihron PMnfluB 
auf ihre W irkung in der Richtung der Verdr3ngung 
englischen Materials diirften ais ein wichtiger Ab- 
Bchnitt aus der Geacbichte des Schutzes yolkischor 
Arbeit fiir jeden Wirtschaftspolitiker vou Bcdeutumę 
sein. R. Ditgos.

Bucherschau.

A rbe iten  des Kaiser-W ilhe lm  - In s titu ts  
fiir K o hi en f« rsclmnir in Miilheim-Ruhr.

[I. Reihe:] Gesammelte Abhandluugen zur 

Kenntnis der Kohle, hrsję. von Professor Dr. 
Franz F ischer, Geheimer Regierungsrat, 

Direktor des Kaiser - Wilhelm - Instituts fiir 
Koiilenforschung in Mulheim- Ruhr. Berlin 

(W 35, Sehoneberger Ufer 12a):GebriiderBorn- 
trager. 8°.

Bd. 1 (umfassend die ersten zwei Jahre des 

Beśtehens des Instituts). (Anh.: Entstehung, 

Aufgaben und Einrichtung des Kaiser- 
Wilhelm-Instituts fiir Koiilenforschung in 

Mulheim-Ruhr.) (Mit 13 Abb., darunter 
8 auf Taf.) 1917. (VII, 360 S.)

Bd. 2 ('umfassend das Jalir 1917). (Anh.) 

Satzung des Kaiser-Wilhelm-lnstituts fur 
Koiilenforschung, iin Auszug.) (Mit 9 Abb.) 

1918. (VI, 353 S.).

Bd. 3 (umfassend das Jahr 1918). (Mit 
13 Abb.) 1919. (VI, 356 S.)

Der e ra te  B a n d  bringt zuniichst die Einwir- 
kung der chemischen Agenzien auf Kohlo und zeigt, 
daB sich dio iu der Kohlo yorliandenen Verbindungen 
des Kohlenstoffs ani reinsten, d. h. ohne Zersetzung, 
durcli Extraktion aus der Kohle selbst gewinnen lassen, 
wahrend chemische Agenzien die Kohle nur sohr 
schwach angreifen. Technische Bedeutung haben die8e 
Reaktioiustolle nicht erlangt.

Reich ist der Inhalt dos Bandes hinaichtlich der 
Destillation der Steinkohlo boi niederer Temperatur 
und besonders bezuglich der Schmierolgcwinnung aus 
Steinkohle. Einen wertvollen ITebergang zu diesem 
llauptabschnitt bildet die ausfiihrliche Literaturangabe 
und dio Zuaammenatellung der orschiener.en Patente. 
Ais einfachstes Mittel, einen fiir jene Zwecke geeig- 
neten Urteer zu gewinnen, hat sich nach den Angaben 
des Buclies der Gaserzeuger yon Ehrhardt & Sehmer 
erwieaen. Doch hatten die Gaserzeuger andererFir- 
men, die dasselbe auf etwas andere Art erreichen, 
hier gleichzeitig Erwahnung linden miiaaen. Bei Ehr
hardt & Sehmer werden die Gase der den Gaserzeuger 
durchwandernden Kohlen getrennt von den oigentlicheu 
hochtemperierten Generatorgasen abgesaugt. So wur
den ziemlich die gleiehen ErzeugniBse erhalten, die

Pictet bei atark Termindertem Druck und einer llochat- 
temporatur von 450 0 C gewinnen konnte. Muatermerk- 
male dieses Toerea sind Naphthene, hochyiakose Oelo 
und feates Paraffin. Die ITauptrolle fiir die Entatehung 
spiolt die Temperatur sowohl bei der Bildung ais 
auch bei der Fraktionierung dea Teerea. Um eiuo Ueber- 
hitzung der Kohle und Gaae zu yermeiden, ist man 
zu der Wasserdampfdeatillation iibergegangen. Ganz 
beaondera bewiihrt hat aich ala Laboratoriumsapparat 
ein Drehofan. Die gewonnenen yiskoBen Oele aind 
von goldroter Farbę, einem spezifischen Gewicht yon 
mehr ais 1 und von angenehmom Wohlgeruch. Der 
Gaaerzeuger von Ehrhardt & Sehmer lieforte aus 
Steinkohle 5 °/o hochwertigen Teer und zwar ohne 
ltiihliing des Gaserzeugera oder doa Gaaes. Bei der 
Fraktionierung unterscheiden sich yior Deatillato: ein 
nichtTiskoaea -Oel (Heizol) b iB  240°, ein yiakoses 
Oel bis 300°, oine yaselinartige und eino harzartige 
Masse. Sehr stiirend wirkt der hohe Gehalt an Phe- 
nolen ; er betriigt etwa 50 °/« bei allen yier Fraktionen. 
Die yajelin- und harzartige Masse enthalt auBer Oelen 
yiel Paraffin und Harzstoffe, die sich durch Presseu 
gewinnen laa8on, neben dem wcrtrollen Schmierol. —  
Die dann folgende Zuaammenatellung der bisherigen 
Arbeiten Ober Hydrierung der Kohle und ahnlicher 
Stoffe bietet einen bemerkensw'erten Ueberblick und 
manche Anregung, wie z. B. den Berthelotschen Yer- 
such zur Herstellung von ParaffinkohlonwTaaser8toffen 
durch Einwirkung yon Jodwaaaerstolfaaure auf Kohlen- 
atoff- oder kohlenatoffrełcho Erzougniase; oder den Yer- 
auch yon Bergius & Billwiler zur Herstellung yon pe- 
troleumahnlichen Kohlenwasserstotfen aus Kohle unter 
Einwirkung yon WaHserstoff, wobei auBerdem der Stick- 
stoff quantitativ in NHs ubergefiihrt wird. Leider y o II- 

zieht aich dieaer Yorgang nur unter einem Druck yon 
200 at. Dio Einwirkung von A lkali auf die Destillation 

der Zellulose zcigte eine viel groBore Ausbeute an Gaa 
und Teer, wiihrend der Kohlenriickstaud abnahm. 
Die Einwirkung yon Kalk zeigte auf Kohle fast keinen 
EinfluB. Eine unmittelbare Destillation yon Sfigemehl 
dagegen liefei te eiue um 5,5 */« goringere Teerausbeute 
ais die gleiche Destillation bei Gegenwart von Wasaer- 
Dampf, wahrend die Auabeuto an Gaa bedoutend hoher 
war. Es wird also auf Kosten des Teerea Gas gebildet 
nach der Gleichung: C .-+- 2 HsO — COi -f- 2 l l j ,  Die 
Aufarbeitung dea Braunkohlengeneratorteerea mit Kalk 
+ l 1 ! °/o Braunkohlenpulver lieferte 30 %  waaserfreies . 
Robol. Die Fraktion bis 305° gab 10 °/» Heizol) 
(d. h. etwa die Ilalfte), wahrend aus dem Rest, dem. 
noch zu etwa 70 %  Deatillierten, Waechól und Paraffir.i 
gewonnen wurden. Es ware yiel erreicht, wenn dio
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zuhlrcichcń Gaserzeuger, die lieuto nocii obne Gewinnung 
der Nobenerzeugnisse arbeiten, die einfache Art der 
Gewinnung yorwenden wiirden.

Die Extraktion der Gascrzeugerteer-Briketts m it 
Beuzin bei 60 bin 70 g in Autoklayen bietet technische 
Schwiorigkeiton, wenn auch, wie angegeben, nur ein 
Yerlu«t von 0,5 o/() des BenziiiB  ointritt. Durcli Ex- 
traktionsverauch wurde festgostellt, dali in oinem 
Braunkohlengaserzougerteer etwa 8 % dickfliissige 
SclimierOle yorhanden waren. Ein schiiner Erfolg be- 
/,iiglich der Ausbeute an Montanwachę wurde durch 
Druekorhitzung mit dom Extraktionsmittel auf 250" 
und 50 bis 60 at. erreicht. Die AuBbeute an Mon- 
tanwachs yerdoppelte sich annShernd. Um eine be- 
deutend bohere Ausbeute an Leichtolen aus Montan- 
wachs zu erzielen, erliitzt man dieses im Autoklayen 
auf etwa 300° bei etwa 50 at. und erhiilt eino "um 
etwa 24“/o hohero Ausbeute an Oelen bis 150° siedend.. 
Uaphthalin laBt sich mit Hilfe von Zinkchlorid ais 

wasserentziehendesMittel in alkyliertes Naphthalin um- 
wandeln. So wurde nach sechstagigem Erliitzen 
a u f etwa 180 bis 190° eine Ausbeute yon 55 bis 
60 °/o an tiligen Stoffen gewonnen. Dio Erhitłung yon 
Naphthalin unter Druck orgab boi 170 at. und einer 
Temperatur yon 550° oine VerfHissigung dessolbon 
boi Gegenwart von Jod ais ICatalysator. W ird Alu- 
miniumchlorid ais ICatalysator Yerwendet, so erhiilt 
man schon bei etwa 330° und 14 at. ein Drittel 
des angewandten Naphtbalins ais Ool, das sich ais 
Heizol verwenden liefle (Siedepunkt bis 300°). Wird 
Xylol mit 2 bis 4 %  wasserfreiem Aluminiumchlorid 
behandelt (durch Kochen ohne Druck), so erhalt man 
etwa 12 o/p Toluol. Benzol ergibt bei gleicher Behand
lung weniger Toluol. Anthrazen und Plienanthren 
liefern das gleiche Erzeugnis, aber in noch geringerer 
Menge, auBerdem auch Oele m it dem Siedepunkt bis 
zu 300°.

Yersuche zur nuantitatiren Gewinnung von Ben
zol aus Azetylen zoigten keinen Erfolg. Beachtenswert 
sind die Ergebnisse der Loslichkeitayorsuche von Naph
thalin in Ammoniak und Wasser. Es findet eine Zunalime 
der Loslichkeit m it Erhohung der Temperatur und 
Abscheidung mit Erniedrigung der Temperatur statt. 
Das gleiche gilt aucli fiir Anthrazen, wenn auch in yiel 
geringerem MaBo. —  Dio folgende Abhandlung beribh- 
tet yon Yersuchen iiber den Ersatz yon H»SO< zur Ge- 
wjnnung des Ammoniaks durch NaHsO-i, MgCls oder 
unmittelbar durch COs. Das Verfahron, das Ammo- 
niak m it Hilfe yon JfaHsOł zu fiłllen, ist wahrend 
desKrieges iiberall zur Anwendung gekommen, wahrend 
die beidon anderen Verfahren zu keinem nennens- 
werten Erfolge gofiihrt haben. —  Den SchluB deB orsten 
Bandes bilden. Literaturnachweise iiber Reaktionen des 
Methans sowie Angaben uber das Kaiser-Wilhelm- 
Institut fiir Kohlenfoi-schung in Mulheim a. d. Ruhr.

Der z w e it e  B a n d  bringt zunachst einen den 
Inhalt des ersten Bandes.zusammenfassouden Yortrag
F. Fischers uber den damaligen Stand der Kohlon- 
forscliung.—  Der zweite Hauptabschnitt behandelt die 
Destillation bituminoser Braunkohle im Yakuum. Das 
Bitumen auf diese Weise zu gewinnen, gelingt selbst 
im holien Yakuum nicht, da Zersetzung eintritt. Die 
Yersuche zur Benzingewinnung aus Braunkohlenteor 
durch lange Ueberhitzung der Destillate bei gowiihn- 
licliem Druck und Gegenwart yon Aluminiumchlorid 
lieferten hochstens 5°/o des gesamten Destillates an 
IeichtBiedenden Erzougnissen, dereń Ausbeute sich auf 
etwa 8 % erhohte, wenn die cntweichondcn Gase mit 
flOssiger Luft gekiihlt wurden. Die Druckerhitzung 
dagegen brachte bessereAusbeuten: sogab z.B. Paraffin 
bei der Zersetzung bei Atmospharendruck eine Aus
beute an Benzin (Siedepunkt 35 bis 150°) yon etw'a
34 °/o, boi Druekorhitzung dagegen eine solehe yon Uber 
47% . Bei Braunkohlenteer war das YerhSltnia 15 zu 
25. An Oelen m it einem Siodopunkte bis zu 300° 
war bei Paraffin das Yerhaltnis 46 °/o zu 71% . DaB 
spezifische Gewicht des Destillates bis zu 200° war

0,67 bis 0,69. Die Yerwendung von Katalysatoren 
bei dor Druckdestillation brachte keine Yorteile. Die 
Druckdestillation bei Gegenwart yon wenig Benzol 
lieferte bei yerschiedenen Teeren yorschiedene Aus- 
beuten; mitteldeutscbe Schwelkohle ergab mehr ais 
dio doppelto Menge Oel, bei rheinischer Braunkohle 
dngegoii war die Ausbeute viel geringer. Selbst die 
gleiche Kohle (d. i. Kohle aus dem gleichen Gebiete, 
aber zu yerschiedenen Zeiten gefordert) lieferte ver- 
schiedene Ausboutcn, einmal 21 o/j, spftter 13%  Toor.

Dio Braunkoblenteergewinnung wird unter allen 
moglichen Bedingungen behandelt; hierbei ist ein be- 
sondors yorsichtiges Arbeiten notig, einmal um das 
Bitumeii, don Hauptbilduer fiir Paraffin, y.u zersetzen, 
zum andern um das Paraffin unzersetzt zu orhalten. 
V. Boyen gelang dies yor allem durch das Dampf- 
schwolyorfahren. . Dies gab eine Ausbeute you 30 “/» 
Toor, wahrend das gowohnliche Schwelyerfahren nur 
1 o/o lieferte. Die Destillation der Braunkohle bei 
hoher Temporatur ergibt Erzeuguisse, die denen der 
Steinkohle iihneln. Fischer und Gluud benutzten den 
Trommelofenfttr die llerstellune yon Urteer aus Braun
kohle, der sich auch fur die Herstellung des gleichen 
Teeres aus Stoinkohlo gut gebrauchen lieB, besonders 
boi Yorwondnng yon Wasserdampf. Es wurde (be- 
zogen auf wasserfreion Teer) bei mittoldeutscher Braun
kohle eine Tecrausbeute von 22 bis 24 %  irlialton, 
wiihrend rheinische Braunkohle eino solehe yon etwa 
7 °/o ergab. Die kennzeichnonden Zahlen des Teeres 
waren: spezifisches Gewicht 0,96, Stockpunkt 33°, 
Pbenolgehalt 40°/o. Die Destillation lielerto folgende 
drei Fraktionen: bis zu 180° 32 bis 35 0/o dilnn- 
fliissiges, dunkelndes Oel, bis zu 240° 33 bis 88 %  
braunes, festes Oel mit kristallinischem Paraffin, Ober 
240° 22 %  braunes, festes, harzreiches Oel. Die 
Gnterschiodo in den Ausbeuten aus Schwolteer und 
Urteer sind sehr groB. Erhalten werden an yiskoson 

Oelen bei Schweltoer 0, bei Urteer 15,5 °/«i an Hart- 
und Weichparaffin bei dem ersten etwa 18, bei dem 
letzten etwa 30 o/0.

Vorgloicht man die Erzougnisse der Yakuum- 
destillation dor mitteldoutschen und rheinischen Braun
kohle, so zeigt Bich, daB die Ausbeute an nichtyis- 
koson, an yiskosen Oelen und an barzartigen Stoffen 
ziemlick gleicE ist. Der mitteldeutsche Braunkohlen- 
toer zeichnet sich, yerglichen mit rheitlischem Braun- 
kohlentoer, durch seinen holieren Gehalt an festen 
Stoffen (29,4 : 13 o/o) und seinen niedrigeron Gehalt 
an Phenolen aus. Der Yergleich des Urtoeres der 
Braunkohle mit dem der Steinkohle gibt folgende 
Yerhaltnisse/ —  Stockpunkt: Braunkohle 4° hoher 
alsStoinkohle; Paraffin und feste Produkte: Braunkohle
29, Steinkohle 1. Der Gebalt an Phenolen ist bei 
Braunkohlenteor yiel niedriger. Die erhaltenen Oelo 
gleichen dagegen einander sowohl in der Ausbeute, 
ais auch in der Y iskositat; die Fluoreszenz der Braun- 
kohlenteerolo ist aber viel schwacher ais die der Stein- 
kohlenteerolo. Die Hauptschwierigkeit fiir die Ge
winnung der yiskosen Oele liegt in dereń Abtronnung 
yon den festen Bestandteilen. Ein technisch gewonnener 
Urteer aus Braunkohle lieferte fast die gleichen Er- 
zeugnisse wie ein im Institut fiir Kohlenforschung 
mittels des Drehofens gewonnener Teer aus Braun
kohlen. Die Yersnche yon W . Schneider iibor das 
Yerhalten des Urteeres aus Braunkohle bei der Destil
lation unter gewohnlichem Drucko zeigen, daB man 
es yollstandig in der Hand hat, feste oder flilssige 
Erzeugnisse zu gewinnen; maBgebend ist vor allem 
die Gescłiwindigkeit der Destillation und die Tempe* 
ratur in der Blase. Um die Yiskositat der Oele noch 
zu erhohen, wurden diese lange Zeit im Autoklayen 
auf 300° erhitzt, wodurch eine Erhohung um drei 

Englergrade erreicht wurde.
Bei der Reduktion der Kohlen mit Jodwassorstoff- 

sauro stellte sich heraus, daB dio Kohlen sich um so 
besser hydrieren lassen, je jiinger sie sind; es werden 
dabei petroleumartige Stoffe erhalten. Hier handelt es
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ticli ebenao wie bei der folgendon Ozonisierung naturlich 
um Yersuche. Die Ozonisierung golang am besten 
in Eisessig ais Losungamittel. —  Der nachste Haupt- 
abschnitt behandelt die Einwirkung von Ozon auf 
Montauwachs. Es tritt Bleichung oin unter Bildung 
yon Stoffen, die in Alkali leichter loslich sind. Wahr- 
gcheinlich handelt ea sich um Spaltung der Ester der 
Montansaure in SSuren yon niedsrom Molekularge- 
wiclit. Hierbei tritt eine Blaufarbung des Łósungs- 
mittels ein infolge der stattfmdenden Losung von Ozon.
—  II. Groppel bringt ein neues, yon ihm ausgoar- 
beitetos Yerfahren dor ICohienanalyse zur Boetimmung 
yon Wasser, fliiehtigon Bestandteilen, Koks, Asche 
und Teer. Es erfreut sich einer guten Gonauigkeit, 
go daB es fiir wissenschaftlicho Yersuche wohl Be- 
aclituug yerdient. —  Die sich anschlioBenden Literatur- 
angaben iiber die Bildung gasformiger, fliissiger und 
foster Kohlenwnsserstoffo aus Karbiden diirften wohl 
zum groBten Teilo bekannt Bein, doch ist dio Zusainmen- 
stellung insofern wichtig, ais sie einen. genauen Ueber- 
blick iiber alle bis jetzt orBchienenen Arbeiten gibt.

Der folgende Hauptabschnitt bringt ein von
F. Fischer und AY. Gluud ausgearbeitotes Verfahren 
zur Erkennung des Urteeres, das gestattet, diesen 
yon cewohnlichom Steinkohlenteer und anderen Teeren 
zu unterachoiden. Die liierfiir wichtigen Merkmale 
sind: spezifisches Gewicht, Fliiaaigkoitsgrad, Naphtha- 
lingehalt und dio durch besondere Behandlung hor- 
yorgerufene Loalichkeit dor iiber 300° siodenden Be- 
standteile. Das Eindicken des Urteers golingt ebenso, 
wio das Beiner Erzeognisse durch Erbitzon im  Auto- 
klayon. Da aber die Phenole hierbei in harzartige 
Stoffe iibergehen, miissen sio yorher entfernt worden. 
N ach BechBtiigigem Erhitzen erhoht sich dio ViskoBitat 
yon 3,26 auf 7,28 Englorgrade. Der Phenolgehalt 
des Steinkohlenurteers betriigt etwa 50 o/0, der 
Siedcpnnkt beginnt mit 200°. Der Gehalt an Kar- 
bolsiiuro ist gering, wiihrond die drei isomeren Kre- 
soio yorherrschen (etwa 1 biB 2 °/0 doa Toora) und 
yon diesen wioder das m-Kresol; o-ICroBol ist nur 
yerschwindond wenig yorhanden. Die Isolierung der 
Kresole goschah iiber die entsprechenden Kresoxye8sig- 
siiuren. Um die Xylenolo moglichst genau bestimmen 
zu konnen, wurde das gleiche Yerfahren auch fur diese 
ausgearbeitet, und zwar iiber die XylenoxyeB3igsiiuren.

Die nun folgende Antrittsrorlesung von W . Gluud 
behandelt die pyrogene Zeraetzung dor IfohlenwaBser- 
Btoffo. Zunachst werden die allgemeinen Yerfahren 
angefiihrt, unter denon die pyrogene Zeraetzung vor 
sich gehen muB. Bei dor pyrogenen Zeraetzung der 
festen Paraffinkohlenwaaserstoffe entatehen gaaformige 
Paraffiukohlenwassoratoffo und Olofine m it liingerer 
Kette, abor kein Wasserstoff. Erat boi der Zoraetzungs- 
temporatur dor Spaltungserzougniaso tritt Verkohlung 
ein und zwar untor Abspaltung von WaąseratofF. Der 
Uebergang yon Paraffinkohlenwaaserstoffen m it 6 
Koblenatoff-Atomen in Benzol iat gering und dio Ent- 
stehungswoise noch nicht aufgeklart. Hydrierte Ring- 
tohlonwassorstoffe (Naphthene) spalten Waaseratoff ab; 
so liefert z. B. Cyklo-iIexan-Benzol Dihydroanthrazen- 
Antlirazen. Dio Arbeit bringt noch bemerkenswerte Ab- 
handlungen iiber daa Yerhalten wohlriechonder Kohlen- 
wasaoratoffe und yielgliedriger Kohlonwasseratoffge- 
mische. Um wenigstens auf eine dieser Abbandlungen 
beaondera binzuweiaon, sei dio Bilduhg von Naphthalin 
erwiihnt, die Oluud fiir einen Aufbaustoff aus den Ab- 
bauerzeugnissen des Urteors hiilt. Dio neuesten Arbeiten 
Aber don Urteer aus Steinkohle haben den Nachweia er- 
bracht, daB dio festen Beatandtoile Paraffinkohlen- 
waeaerstoiro sind, denen dio Formel Csi Hso bis Caa Heo 
zukommt und die aucli tatsachlich isoliert wurden, 
wahrend dio leichteatfluchtigen Bestandteile Benzine 
(Teerbonzine) sind. Die niehUiskoaen Oele konnen ala 
eino Art Rolipetroloum aufgofaBt werden.

Die Yergleiche dor Stoinkoblentioftemperatur-Er- 

zeugnisae mit den Deatillationaerzeugnisaen der Braun- 
kohle zeigen groBe Aehnlichkeiten. Ala Stammasse 
fiir dio Erdólkoblenwasaorstoffe und das Paraffin konnte 
man das Montanwachs ansohen. Dio Ausbeute an 
Benzin betragt etwa 1 0/0 der Kohlo, diejenige an 
Paraffin etwa 1 °/0 des Teeres. Benzol, daa bia jetzt 
fur daa Kennzeichen dor Steinkohlo gehalten wurde, 
iat iiberhaupt nicht yorhanden. Nach diesen Yer- 
suchon ist die Mogliebkeit, Erdolkohlenwasserstoffe 
aus Stoinkohle zu gewinnon, auch technisch keine un- 
geloate Frago mehr, und sebon heute arbeitet die 
GroBindustrie mit Erfolg nach (ihnlichen Verfahron, 
zum Teil unabhiingig von den Verauchen dos Kaiaer- 
Wilhelm-Instituts.

Vom Inhalt dos d r i t t e n  B a n d e s sei die Untor- 
suebung der deutschen Steinkohlen auf ihr Yerhalten 
bei der TieftemperaturTorkokung hervorgehoben. Dar- 
nacli iihnoln dio Kohlen Oberschleaiena den Gasllamm- 
kohlen doa RubrgebieteB  und sind demnach hinsicht
lich der Teerausbeute zur Yorkokung bei niedrijer 
Temperatur geoignet. Dio Ausbeute sinktdann erheblich 
bei der Fettkohle, bo daB dieso bei der erwahnten Vorko- 
kungsart in dor Teerauabeute wenig Yorteilo bietet; 
beaonders dafiir goeignet sind dagegen dio Saarkoblen.

Dor Urteer kann entwoder auf Schmierol oder 
auf Brennol yerarbeitet werdon; im ersten Falle kann 
Paraffin, wenig Bronnul und Harz gewonnen worden. 
ZweckmiiBig wird bei der Destillation Yakuum oder 
iiberhitzter Wasserdampf angewendot. Die Gowinnung 
yon Brennol und Heiziil orfordert bosońdero Vorsichta- 
maBregoln nicht und laBt die Destillation auf gowohn- 
licho Weise zu. Dio Oelo Bind in beiden Fallen durch 
einen hohon (bis zur Halfte gehonden) Gehalt an Pbe- 
nolon ausgezeichnot. —  Daa Brennol kommt don sonst 
unter dem Namen Solarol in den Handel gebrachton 
Stoffen hinsichtlich der physikalischon Eigenachaft sohr 
nalfe. Bemerkonswert ist dio yon Fischer zum Patent 
angemeldeto Einlagerung einor Walze in don Drehofen, 
um den nalbkoks fester und fiir den VerBand goeig- 
neter zu machon. Ea iat abzuwarton, wie aich die Anord- 
nunę boi einer Uobertragung in den GroBbetrieb yer- 
halton wird.

Der weitere Inhalt des Bandes beschiiftigt sich 
mit den phenolhaltigen Erzeugniasen der unmittolbaren 
Destillation dea Teers. Fischer und Schneider borichten 
iiber dio Benzingowinnung aus Braunkohlentcor durch 
wiedorholto Druckerhitzung, durch Ueberhitzen urid 
durch langBamo Zersotzungadestillation. Die Bonzino 
enthalten riel ungosiittigto Yerbindungen und riechen 
stark. —  Schneider boscliaftigt sich noch mit don Bitnmen 
bohmiacber und niederlauaitzer Braunkohle. DioUnter- 

Bcheidungamerkmale des Braunkoblonurteers von go- 
wohnliehem Braunkohlenteer bostehen in der Freihoit 
yon Naphthalin, in dom groBen Gehalt an Bestand- 
toilon, dio in Petrol&ther unloslich sind, ferner in 
ihrer halbfeaten Form, wenn man damit dio Urteero 
der Steinkohle, dio wenigParaflinenthnlton,yergloicht.— 
AuBerdem beatoht der Inhalt des Bandea noch aug 
gemoinsamen Arbeiten Fischera und aoiner Mitarbeitor, 
Arboiten, yon denen besonders die Untersuchung der 
durch Extraktion erhaltenen Stolfo horvorzuheben ist.

Im  groBen und gnnzen bericlitot dag bisher yor- 
liegende Gesamtwerk iiber wichtigo wissenschaftliche 
Forschungen, die einen woiten Einblick in den ganzon 
Aufbau der yorschiedenen Kohlonsorten gestatton. Beim 
Uobertragon der gegebenen Richtlinien in dio Techniki 
werdon zwar noch yielo Schwierigkeiten zu iiborwinden 
aein. Da aber, falls dies gelingt, sich auBerordont- 
liche, nennenswerte Yorteile fur un3er ganzes Wirt- 
Bcbaftsleben ergeben wiirdon, ao wSro sohr zu begruBen, 
wenn dio Praxia bei ihren ferneren Arbeiten dio Ge- 
danken des Kaiser-Wilholm-Instituts weiter ausbauen 
wollte. Dr. U .
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