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Kritische Untersuehung der Verfahren zur Bestimmung des 
Phosphors in Eisen, Stahl, Erzen und Schlacken.

Bericht des Arbeitsausschusses des Chemikerausschusses des Vereins deutscher Eisenhuttenleute, 

, Erstattet voh Chefchemiker H ugo K in d e r  in Duisburg-Meidcrich.

I |ie Arbeiten der friiheren Chemikerkommission 
'  desYereinsdeutscher Eisenhiittenleutehaben 

gezeigt, dafi es zweckmafiig ist. fiir die gewichts- 
analytische Bestimmung des Phosphors in Eisen.

Stahl. Erzen und Schlacken die.Molybdttnverfahren 
zu benutzen, da besonders bei geringen Phosphor- 
gehalten das Magnesiaverfabren nicht zuverlassig 

genug und iiberdies ais sehr zeitraubend be- 
funden wurde.

Yon den gewiciitsanalytischen Molybdttnvcr- 
fahren konnen nur in Bctracht kommen:

1. das Trocknen des gelben Molybdiinniederschla- 

ges bei 105° nach Finkenerl) und
2. das Gliihen des gelben Molybdanniederschlages 

bei etwa 450° nach Meinecke2).

Nach den yerschiedenen Angaben weichen die 
Paktoren fur den Pliosphorgehalt bei den ein

zelnen Verfahren etwas von einander ab. Von 

EinfiuB auf den Faktor kann sein: der Gehalt 
der Losting an freier Sśture, die Menge der an- 
wesenden Ammoniumsalze, die Temperatur der 
Fallung, die Dauer des Stehenlassens nach dem 
Molybd&nzusatz, die Konzentration der Losung, 
die Temperatur und Dauer des, Trocknens des 

Molybdanniederschlages.
Die zu den Yersuchen benutzte Ammoniumrno- 

iybdatlosung wurde gleichmafiig hergestellt durch
, Lii sen von 50 g Ammoniummolybdat in 200 ccm 
Ammoniak ron 0,96 spez. Gew. Diese Losung 
wurde yorsichtig eingetragen in 750 ccm Salpeter- 

saure von 1,2 spez. Gew. 3). Nach mehrtśigigem 
Stehen wurde die Losung vor derBenutzungfiltriert.

Nach Yerfahren 1 erfolgt die Wagung des 
gelben Niederschlages am besten auf getvogenem 

Asbest-Glaswolle-Filter.
Die samtlichen folgenden Untersuchungen 

wurden ausgefiihrt von den Mitgliedern des 

Arbeitsausschusses des Chemikerausschusses des 
Vereins deutscher Eisenhuttenleute; bekanntlich

') Vgl. Bcricbto d. Deutsch. Cbem. GeselUch., 11,
S. 1638. v

2) Vgl. Chem.-Zeitg. 1896, 12. Febr., S. 108/13.
3) Ais zweckmaOig hat es sich erwiesen, diese Losung 

auf 75° zu erwarmen, um das Absetzen eines etwaigen 
Niederschlages zu be3chleunigen.

śn-„

setzt sich dieser Ausschufl zusammen aus Chef- 

cliemikeru der groBten deutschen Eisenhutten werke. 

Dic mitgeteilten Ergebnisse der einzelnen Versuchs- 
stellen sind Durchschnittswerte von zahlreichen 
Einzelversuchen, konnen also ais zuverlassig an- 
gesprochen werden.

Die erste Aufgabe bestand dariu, die Faktoren 
fiir den Phosphorgehaltder Molybdanyerbindungen 

beider Verfahren (nach Finkener und Meineoke) 
festzulegen durch Ueberfiihren der Molybdannieder- 
sclilage in Ammoniuminagnesiumphospliat und Wft- 

gen ais Magnesiumpyrophosphat1). Ausgegangen 
wurde zunachst von Natriumammoniumphosphat, 

dessen Gehalt an Phosphor nach dem Magnesiaver- 
fahren bestimmt wurde. Natriumphosphat2) eignet 
sich weniger liięrzu, da es leicht verwittert. 

Zur Kontrolle wurde auch der Gluhverlust des 
Phosphorsalzes bestimmt. Yon einer lieiBen Fal
lung3) des Ammoniummagnesiuinphosphates wurde 

abgesehen. Nach den Yersuchen von Karao- 

glanow1) ist die Fallung bei ge^ohnlicher Tem
peratur sicher, wenn dieselbe rasch geschieht. Die 
Ergebnisse sind in Zahlentafel l zusaminengestellt.

Die einzelnen Ergebnisse lassen erkennen, 
daB die Abweiehungen der gefundenen Phosphor-

Zahlentafel 1. G liihyorlusfc des N atrium am m o-  
n ium phospha ts  und  P ho sp ho rg e ha lt nacli dom 

Alagnesi avoi fah rrn .

Arbeit**
itliihycrluKt Plio.phorgehaU

śielle

*

gefandeu

% _
berechnet

o//O

geftmden

%

berechnet

%

i 51,26 51,26 14.70 14,8*4
2 51,p2 51.21 14 85 14 84
3 51 16 51,21 14,82 14 84
4 50.9S 51.21 14 88 14 84

5 51.18 51,21 14 87 14 84
ii 51,07 51,21 14,86 14,84

7 51,03 51 21 14,86 14,84

8 .51.13 51 21 14 87 14.84

‘) S t i in k e l ,  W o t z k e  und W agne r: Zeitschr. f. 
anal. Chemio 1882, 8. 353. Z. K a r a o g la n o w :  Zeit
schr. f. anal. Chemie 1918, S. 497.

! ) J o r g e n s o n :  Zeitschr. f. anal. Chemie 1906, 

S. 273.
3) J a r v i n o n :  Zeitschr. f. anal. Chemie 1905, 

S. 333. S c h m i t z :  Zeitselir. f. anal. Chemie 1906, S. 512.
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gehalte von dem theoretischcn Werte sieli in sehr 

engen Grenzen bewegen, so daB fiir die weiteren 
Yersuche der Anwendung des Natriumammomuin- 

phosphates nichts im Wege steht.

Zahlentafel 2. 1’ hosphorgoha.ltc der Yersuchs- 
iosungen.

Arbelts- lierechnet ; Gefunden 
Stelle j, ^

j Arbeiu- 
j Stelle

Berc^hnet 

s P/ccm

fiefunden 

X P/cem

1* 5 g Sałz im Liter: 2, 8,4516 u in 500 ccm:

1 0,000740 lo,000740
i  ‘

1 0,00250 0,00250

2 ! 0,000742 0,000743 ; ^ 0,00250 0,00249
3 : 0,000741 0,000742 I 3 0,00250 0,00250
4 ' 0,000742 0,00074.3 4 0,00250 0,00250

5 : 0,000740 0,000744 i 5 0,00250 0,00250

6 0,000742 '0,000742 ! (i 0,00250 0,00250

7 0,000742 jO,000743 0,00250 0,00250 i

' 8 j 0,000743 0,000753
1......1 .

0,00250 0,00250 !

Von dem Natriumammonphosphat wurden mm 

Losungen mit yerscliiedenen Gehalten hergestellt 
und darin der Phosphorgehalt nach dem Magnesia- 

verfahren bestimmt. Die Ergebnisse sind in 
Zahlentafel 2 wiedergegeben.

Zur Feststellung der Faktoren der Molybdiln- 

niederschliige nacli Finkęner bzw. M eincc.kc wurden 
nun diese Lpsungen fiir sieh verwendet. Ferner 
wurden Misehungen hergestellt aus diesen Losungen 

dureh Zusatz von phosphorfreier Eisenehlorid-

Zahlentafel 3. Ergebnisse der P h o sp ho rb e s tim - 
m ung  in  der P hosp lia tlo sung .

CI
enispre-

Naeh Finkener NaehMeinecke

i
JS

<

Losung chend

B P

Nleder-
schlag

tr

Fak

tor

j
Medtr- | r „k. | 
schlai? i

tor
er i

15 ocm Los. ljO,01848

3>)

1
3

0,00625

0,01836
0,00625

l|0,01S55

i 4

0,006251 

0,01876; 
0,00622* 

0.01S57!

l,1288jl,637' 1,0730 1,722 
1,1200 1,6411 1.0714 1,725 

0,3818 1,637 0,3628 1,723! 
0,3808 1,642: 0,3620 1,727 

1,3550 1,035: 1,0700:1,721 
0,3815 1,639 0,3635 1,720 

1,1310!1,640 1,0754 1,725 
1,1300! 1,042| 1,07811 1,720 

0,3823 1,635: 0,3632! 1,721 

0,3813 1,639; 0,3621:1,728

1,144 1,04 1,089 1,723'
0,3798 1,37 0,3609 1,723

1,1352 1,632 1.0S90 1,705 
1,0754 1,725; 

0,00025! 0,3820 1,635 0,3644 1,7161 
0,3810 1,637 

1 j0,01S59f 1,1388 1,633 1,0735 1,732| 
3)0,00625; 0,3824 1,642 0,3623 1,7211 

110,01857  ̂ 1,3580 1,635 1,0782 1,722!
1,3420 1,638 1,0792.1,721; 

30.00625 0,3825 1,036! 0,3034 1.724 
! 0,3815 1,038' 0,3020,1,724 

i;0,6l85?; 1.1357 1,635 1,0795 1.720  ̂

1.13 4."> 1,037 1,0780 1.722 

| Ó,3820| 1,037 0,3650 1.722) 
3:0,00625! 0,3805 1,042; 0,3040 1.717

losung, hergestellt aus Elektrolyteisen, der je
weiligen Einwage entsprechend. Die Ergebnisse der 
Phosphorbestimmung in den reinen Phjosphat-

Zahlentafel 4. Z usam m enste llung  der W erte  
Ton Z ah le n ta fe l 3.

Naeh Finkener ??ach Meinecke

Arbeits- AbweiclninKcn Abwelchunsen
rom Mittel Yom Mittel

stclle Mittel Mittel
hochster niedris- hochster niedriij-

W  ert ster Wert Wert ster Wert

1 1,639 0,005 0,002 1,724 0,003 0,002
2 1,637 0,002 0,002 1,721 0,001 0,001

3 1,639 0,003 0,004 1,723 0,003 0,003

4 1,638 0,003 0,000 1,723 0,001 0,001

5 1,034 0,003 0,002 1,715 0,010 0,010

6 1,637 0,005 0,004 1,726 0,006 0,005

7 1,637 0,001 0,002 1,722 0,002 0,002

3 1,638 .0,004 0,003 1,720 0,002 0,003

Mittel 1,637 0,003 0,003 1,722 0,004 0,007

Zahlentafel 5. Ergebnisse  der P lio sp h o rb o s t im - 
m ung  in  den E isen-Phosphat-Losungen .

') Natriumammoniumphosphatlosung 3 - 
Losung 2 auf 1 Liter yerdiinnt.

100 ccm yoń

j Arbeits-
Eincji- 1’hos* Nach Finkener Naeh Meinecke i

elnwage
phor-

Nieder- Nieder- -1
stellc •f eh alt sehlag Faktor schlag Faktor !

K % tr 1

1 0,10 0,0012
0,0008

JĘ 034 
1,044

—

1 0,40 0,2440 1,639 0,2324 1,721

1
0,2438 1,640

0,5 1,00 .—  „■ 0,2910 1,718 i

’ 0,2902 1,723 ;

0,5 1,80 — 0,5210
0,5205

1,727 i 
1,730 i

f l 0,10 0,0615 1,637 0,0578 1,725 1

2
J 1 0,50 0,3065 1,632 0,2915 1,715 j
) 0,5 1.00 0,3053 1,033 0,2900 1,723 i

( 0,5 1,50 0,4575 1,639 0,4360 1,720 j
1 0,10 0,0610 1,640 0,0581 1,723 i

0,0012 1,634 0,0580 1,725 i
1 0,40 0,2442 1,638 0,2325 1,720 1

0,2445 1,636 0,2317 1,726 |
3

■0,5 1,00 0,3045 1,642 0,2905 1,721 i

0,3049 1,640 ■0,2999 1,723 i
0,5 1,80 0,5505 1,035 0,5230 1,719

0.5478 1,643 0,5210 1,729

( 1 0,10 0,0610 1,638

J 1 0,40 0,2435 1,642 0,2320 1,724

i 0,5 1,00 — — 0,2910 1,718

( 0,5 1,80 — •— 0,5200 1,731
1 0,10 0,0008 1,640 0,0573 1,735 i

0,0610 1,635 0,0577 1,726 i
1 0.40 0,244 1,635 0,2320 1,723 |

0,245 1,630
■

0,2316 1,725 i
5 j 1 1,00 —- 0,5S06

0.5850

1,720 i 
1,706 1

0,5 1,60 — — 0^4684 1,708

0,4642 1,722 !

( 1 0,10 0,0610 1,639 - ’—.

§ J 1 0,40 0,2439 1,640

1 0,5 1,00 0,2911 1,717
{ 0,5 1,S0 0,5212 1,726 !

2 0.10
’ ■

0,1220 1.639 0,1162 1,721 ;

0,1220 1,637 0,1154 1,730 i
1,725;■ 7 . i 1 0,40 0,2445 1,635 0,2319

0,5 1,00 0,3056 1,636 0,2903 1,722 |
0,5 1,80 0,5502 1,634 0,5233 1,720 i
1 0,10 0,0610 1.639 0,0580 1,724 1
1 0,50 0,3060 1,634 0,2910 1,718 1

8 0,5 1,00 0,30o8 1,635 0,2906 1,721
0,5 1,50 0,4578 1,638 0,4360 1,720 |
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losungen zeigen Zalilentafel 3 und 4. Die Ergeb- 

nisse der Phosphorbestimmung in den yerschiedenen 
Eisen-Phosphat-Loąungcn sind in den Ząhlentafeln 

5 und 6 zusammengestellt.

Zalilentafel 0. Z usam m enste llung  der W erto  
von Z ah le n ta fe l 5.

Nach Finkener Nach Mclnecke

Arbells-

■tellc Mittel

Abwelchungcn 
vom Mittel

,

Mittel

Abwclchungcn
TOm Mittel

hoohstcr
Wert

nlcdrlK- 
»ter Wert

hocliflter
Wert

nledrlg- 
ster Wert

1 1,639 0,005 0,005 1,724 0,006 0,006
2 1,635 0,004 0,003 1,721 0,004 0,006
3 1,638 0,005 0,004 1,723 0,006 0,004
4 1,640 0,002 0,002 1,724 0,006 0,006
o 1,635 0,005 0,005 1,721 0,014 0,013
ti 1,640 0,001 0,001 1,721 0,005 0,006
7 1,036 0,003 0,002 1,724 0,006 0,004
8 1,637 0,002 0,003 1,721 0,003 0,003

Mittel 1,639 0,001 0,004 1,722 0,002 0,001

Aus den Ergebnissen dieserVersuche mit reinen 

Pbosphatlosungen bzw. Eisen-Phosphat-Losungen 
ergibt sich demnach ais Faktor: Kistn-

Pliosphat- Pho.sphat- 
Lofluug Losung

nach dem Vorfahren von Finkener: 1,637 1 639
„ „ „ „ Meineoke: 1,722 1,722

Diese Werte stimmen gut mit den von Fin
kener und Meinecke gefundenen iiberein, die zu 

1,64 bzw. 1,723 angegeben sind.

Es galt nun weiter, den E influB frenjder 
E lem ente  auf die Ph o spho r b es t i mm un 
zu untersuchen undiYersuche dariiber auzustellen, 

unter welchen Umstiinden ein etwaiger scliitdlicher 

EinfluB zu beseitigen oder einzusehranken ist.
Zu diesen Yersuclien wurde Losung 3 des 

Natriumammoniumphosphates benutzt uud dessen 
Menge so bemessen, daB ein Phosphorgehalt yon 
etwa 0,1% erreicht wurde.

In den Bereich der Yersuclie wurden zunachst 
nachstehende Metalle jjezogen:

’ 1 %  Gehalt;
1, 5 und 20.% Gehalt;
1 und 5 %  Gehalt;

1 und 5%  Gehalt;
1, 5 und 20 %  Gehalt;
0,5, 1 und 5 %  Gehalt;
0.1, 0 5, 1, 2 und 5 %  Gehalt;
0.1, 0.5 und 1%  Gehalt;
0,05, 0,1, 0,5 und 1 %  Gehalt.

E in f lu B  eines K upfe rgeha lte s .

Kupfor
Niekel
Kobalt
Chrom
Wolfram
Molybdan
Titan
Vanadin
Arsen

Zahlentafel

3 a

S o3 O
n  g,
u
S cs 
.2 ©

Arbelts- Ohne Zusatz 1 % Cu Abwelchunfj ^
steile % r %  t* grODer ais 0,002 %

1

___ . 

0,1015
| 0,1000 
\ 0,0995

0

2 0.1001 0,1002 0
3 0,1000 0,100 ó
•* 0,1180 0,1180 0
5 0,1000 0,1000 0
6 0,1002 0,1000 0
7 0,1000 0,1000 0
8 0,1000

_ ■
0,1000 0____• ■ • ___.. 1

Ein Unterschied von + 0,002% von dem 

normalen Werte sollte liierbei auCer Betracht. 
gelassen werden.

Die Ergebnisse dieser Yersuclie sind in den 
Zahlentafeln 7 bis 1 -I wiedergegeben.

Zahlentafel 8. E in f lu B  eines N ioke lgeha ltes.

Arbelts- Ohne Ni KI Ni Abwelchung ^  j

Hlelle
___% P 1 \ :>% 20 %

ęroficr ais 0,002 %|
: ' ■..I.,-:— j

1 0,1015 0,1010 0,1015 0,1030 0
0 .
z 0,1001 0,1003 0,1005 0,1010 0

3 0,1000 0,1000 0,1000 — 0
4 0,1180 0,1170 0,1175 0,1185 0

5 0,1000 0,1000 0,1010 0,1010 0
6 0,1002 0,1006 0,1006 \ 0
7 0,1000 0,1000 0,1000 0

8 0,1000 0,1000 — 0,1000 0

Ein Nickelgehalt bis zu 20 %  erwies sieli ohne 
EinfluB.

Zahlentafel 9. E in f lu B  eines K oba ltgeha lte ij.

! Arbelts- 

stelle

Ohll'; Zu*at/,

S 1“

Co Co 

■■> %

------------

Abwelchung ^  : 

ęrofler al* 

0,002 %

1 0,1015 0,1012 0,1015 0
2 0,1001 0,1002 0,1003 0

3 0,1000 0,1000 0,1000 0
4 0,1180 0,1160 0,1160 0
5 0,1000 0,1000 0,1000 0
6 0,1002 0,1000 0,1000 0

; 7 0,1000
0,1000

0,1000 0,1000 i 0
8 0,1000 0,1000 0

1

Ein Kobaltgehalt bis 5 %  ist demnach ohne EinfluB. 

Zalilentafel 10. E in f lu B  e ines Chrom gehaltes.

Arbetts-

atclte

Ohne 
Zusat 7.

% P

r

Cr 

1 %

Ab-
weichunę ^  

irrofler alt 
0,002 %

. Ab- 
Cr jvrclchung Jr  j 

! groBer aU ! 

5 «4 | 0,002%

1 0,1015 0,0995 0 0,1005 0
2 0,1001 0,0996 0 0,0992 0
3 0,1000 0,0999 0 0,099 0
4 0,1180 0,1120 —  0,006 0,113 — 0,0050
5 0,1000 0,1030 0,003 6,0990 0
6 0,1002 0,1032 + 0,003 0,0980 — 0,0022
7 0,1000 0,0970 —  0,003 0,0950 —  0.0050
8 0,1000 0,1020 +  0,002 0,0990 i 0

EinfluB.
Ein Kupfergehalt von 1 % ist demnach ohne jeden

Der nach Zalilentafel 10 anscheinend vorhan- 

dene geringe EinfluB des Chroms auf die Phos- 
phorbestimmung liegt wohl mehr in der persiin- 

lichen Arbeitswcise. Es ist auch nicht ersichtliclf, 
welchen EinfluB Ghromsiiure bzw. Chromsalze auf 

das Ergebnis haben sollten. Weitere Versuche 
in dieser Richtung ergaben z. B. in einer Yer- 

suchslosung ohne Chromzusatz 0,122 °/o P. Bei 
der Anwesenheit von 5%  Chrom ais Cbromsiture 
wurden gefunden:

0 118. 0.118. 0 121 u. 0.122%. 
im Mittel 0,120% P.

Bei der Anwesenheit yon 5%  Chrom ais 
Chromoxydsalz

0,120, 0.120, 0,120 u. 0.122% . 

im Mittel 0,121 %  P.
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Zahlentafel 11. E in f lu B  oines W o lfram geha ltes .

Arbelts- Ohne Wo Abwelcbung ^ Wo Abwelchung £ Wo Abwelchunc ^
Zusatz groBer ais groBer ais groOcr uls

stolic
% P 1 % 0,002 % s % 0,002 % 20%

0,002 %

1 a  l n i K /0 ,0990 0,0025 0,0990 —  0,0105 0,0190 —  0,0825
X U , l V / l u

\0,1025 0 0,1005 + 0,005 0,0540 — 0,0475 :
2 0,1001 0,0992 0 0,0552 —  0,0449 0,0225 —  0,0776
3 0,1000 0,0900 —  0,004 0,0590 —  0,041 0,0180 — 0,082
4 0,1180 0,1120 —  0,006 0,0580 —  0,000 0,0515 —  0,0065 i

5 0,1000 0,0900 —  0,004 0,0580 — 0,042 0,0320 -  0,068 i
6 0,1002 0,0938 —  0,0004 0,0532 —  0,0470 0,0278 —  0,0724 ■
7 0,1000 0,0920 — o,oos 0,6600 -  0,034 0,0350 —  0,065
8 0,1000 0,0900 — 0,010 0,0020 -  0,038 ’ 0,0300 —  0,070

dingehalt

.Mit steigendem Wolframgehąlt gclit ein Teil des Phosphors ais koin- 
plexe Yerbindung in den Wolframniederschlag iiber, wodurch die Be- 
stiinmung fehlerhaft wird').

Zahlentafel 12. E in f lu B  oiiies M o lybdangoba ltcs .

Arbells- Oline Mo Abwelcbung zL Mo Abwelchung: ̂ Mo Abwelchung:

Zusatr. griifler ais groBer ais groBer »1»
stelle

% 1‘ 0,5 % 0,002 % 1 % 0,002 % 5 V  i 0,002 %

1 0,1015 0,0965 0,0050 0,0960 0,0055 0,0910| 0,0105

2 0,1001 0,0965 0,0038 0,0980 0,0021 0,09521 0,0049

3 0,1000 ____ — 0,1000 0 0,0990 0

4 0,1180 0,1170 — 0,1150 0 0,1150 0,003

5- 0,1000 0,1000 0 0,0995 0 0,09761 0,0025

6 0,1002 0,0981 0,0021 0,1004 0 0,lU04 0 '

7 0,1000 0,0990 0 0,1000 0 0,0960; —  0,0040

S
..

0,1200 0,1270 0,0070 0,1200
'

0 0,1300* 0,0100

Bei steigendem Vana-.
entgeht, cin 

Teil des Phosphors ais 
Vanadinpliosphorsiiure 

der Ffillung. Wird vor 

der Fallung mit Molybdat 
dic Losung mit. Ferro- 
sulfat1) oder Ferrochlorid 

yersetzt., so wird die 

Yanadinsaure reduziert, 
und die Phosphorsaure 
gelangt alsdann zur Ab- 

scheidung, bei grofieren 
Yanadingelialten erst 

nach einiger Zeit.
Dor EinfluC eines Zu- 

satzes eines Ferrosalzes 

vor der Molybdanfiillung 
ist aus Zahlentafel 15 
ersichtlich; bei diesen 
V ersuclien wurden 2 5 ccm 
einer zehuprozentigen

Gehen auch die einzelnen Versuchsergebnisse iiber den EinfluB eines 

Molybdiingehalts geiniifi Zahlentafel 12 auseinander, so ist doeh ersicht
lich, dafi namentlich bei einem Molybdiiugehalt von .5 % schon ein Teil 

des Phosphors gefiillt wird.

Zahlentafel 13. E in f lu B  eines T itange lia lte s .

Ferrosulfatliisung

nutzt.
Durch den Zusatz 

Ferrosulfat vor der 

lybdiinfallung- wird 
Phosphor schon bei

Arbeits-

itcllc

Ohne 
Zusatz 

% 1*

Ti

0,1 %

Ti

0,5 %

Ti

1 %

■ri
2%

Tl

6%

1
2
3

1 4

5
6 
7

0,1015

0,1001
0,1000
0,1180
0,1002
0,1000
0,1200

0,0985

0,0982
0,0975
0,0680
0,0944

0,0940
0,1120

0,0955

0,0940
0,0825
0,0555
0,0975
0,0880
0,1030

0,0892

0,0900
0,0665
0,0445
0,0978
0,0720
0,0740

/0,0060 
(0,0910

0,0040
0,0445
0,0085
0,01015
0,0315
0,0003
0,0400
0,0610

bc-

von 

Mo- 
der 

ge-
wobnlicher Temperatur 

vollst.ii.ndig gefiillt. Fer

rosulfat ist dem Ferro
chlorid vorzuzieheu. 

Die Anwendung von Zinnchloriir ist nicht zu 

empfeblen. Hingegen gelingt die vollstandige

Zahlentafol 15. B ese itig ung  des E in flu ssos  von 

1 %  Y a n a d in  d u reh  R e d u k t io n  m it  F e rro su lfa t

Ausscbeidende Tltansaure fallt einen Teil des 
Phosphors mit. Nach Aufschliefien der Titansiture 

mit Natriuinkarbonat kann in dem wafirigon 
Auszug der Schmelze der Best des Phosphors 

bestimmt. werden.

Zahlentafel 14. E in f lu B  oines Y anad ingeha lte s .

Arbeits-

stelle

Ohne Zusatz ’0e™*‘ ,
| wio ublich

%  P % P

Nicht
erwiirmt

_  % p______

Auf G0° C
erwłirmt 

% p

1 0,1070 I 0,0730 0,096 0,106
02) 0,1360 i — 0,140 0,140
3 0.0902 j 0,0715 — 0,091
4 0,1000 1 — 0,096 0,096
5 0,1160 1 — — 0,118
6 0,1000 0,048 — 0,102

7 0,110 0,074
~

0,113

Arbelts-
Btclle

Ohne 
Zu«atx 

% P 0,1 %

. V

0,5 %

V

1 %

V 

5 %

1 0,1015 0,1010 0,0S50 0,03125 __
2 0,1001 0,0995 0,0370 0.0545 0,0320
3 0,1000 0,0950 0.0320 0.0130 0,0045
4 0,1180 0,1150 0,0920 0.0625 ---
5 0,1000 — 0,0855 0.0715 0,0445 ;
6 0,1002 0,0936 0,0S33 0,0731 0,0549 I
7 0,1000 0,0980 0.050 0,0240 —
8 0,1200 0,1190 0,0870 0,0680 0,0270 ]

Zahlentafel 16. B ese itig ung  des V anad in-E in-  

flusses du rch  R e d u k t io n  m it  N a t l iu m s u lf it .

Arbeits- Ohne Y-Zusat/. V V
stcile % r .......... ' %____ 2%

1 0,100 0,097 0,098
2 0,100 0,098 0,090

3 0.101 ■ 0,101 —

4 0,110 0,108 0,10S
5 0,115 0,116 —

6 0,090 0,0S9 0,089

'' Dio Beseitigung des sehiidlichcn Einflusses eines 
Wolframgehaltcs ist bei der Untersuchung der Leit- 
proben erortert.

') C a in  u. T u o k e r :  Journ. Franklin Inst. 1913, 
Mai, Yol. 175, 8. 531, durch Chem. Zentralbl. 1913, 
Bd. I I ,  9. .Tuli, S. 174.

s) Zusatz von 5 %  Yanadin.
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Phosphorfallung auch durch Reduktion der Va- 

nadinsaure mit Natriumsulfit (10 ccm einer 20pro- 
zentigen Losung), wie aus Zahlentafel IG zu or- 

sehen ist.
• Beziiglioh des Einflusses von Arsen hat eine 

Reihe von Versuchen (vgl. Zahlentafel 17) er

geben, daB mit zunehinender Konzentration und 
steigender Temperatur eine groBere Menge von

Zahlontafol 17. E in f lu B  einos A rsengchaltes .

Arbpit*-
fitfUfi

Ohne 
Zusatz 

% >■

As 

0,05 %

At

O.l %

As

o.s%

As

1%

1 0,1015 0,1025 0,11-15 0,1255 0,1352

2 0,1001 0,1000 0,1067 0,1122 0,1502

3 0,1000 0,1030 0,1085 0,1125 0,1305 :
4 0,1180 0,1170 0,1205 0,1290 0,1320 i

5 0,1000 — 0,1010 0,1020 0,1150 1
(> 0,1002 0,1002 0,1047 0,1143 0,1122 1

7 0,1000 0,1020 0,1040 0,1120
__  i

8 0,1000 0,1000 0,1040 0,1100 0,1140 |

Arsen mitgefallt wird. Ein steigender Gehalt an 
freicr Salpetersaure vermindert hingegen das Mit- 

fallen von Arsemnolybdat. Den EinfluB des Arsens 
auszuschalten, gelingt nur durch Reduktion der 
Arsensaure mit naclifolgender Yerfliiehtigung. Am 

brauchbarsten hat sieli hierbei Brom erwiesen 
in Form von Bromwasserstoff, Bromsalzsaure 

oder Bromainmonium, wenn die Losung mit Salz- 
saure eingedampft wird, wie aus Zahlentafel 18 

ersichtlich ist. Einige Versuehe, die Arsensaure 
durch Oxalsaure zu reduzieren, sind mit beigefiigt.

Zahlentafel 18. B oso itig ung  dos E in flu ssos  

, von Arsen.

3*.Ci — 
JO *> 
< *

Ohne A8 

% p

As

0,5%

Ab

1%

Aa

2%

}
Keduktlonsmittel

L 0,1015 0,1000 0,1000 0,1000 Bromamnionium

f 0,1000 0,1035 — Oxalsiiuro

o 1 0,1400 — 0,1410 — Bromwasserstoff
Z ,— 0.1420 . — Bromsalzsaure

l — 0,1520 — Bromkalium und 

Salzsauro

I 0,0902 — 0,0918
0,0918

Bromamnionium
3 1 — -— Bromwasserstoff

l - — 0,0908 — Oxalsauro

4 0,1000 0,1010 0,1030 — Bromwasserstoff

5 0,1400 — 0,1405 _ ,,

0,1190 0,1190 0,1200 — ,,

/  0,1000 — 0,1130 — Oxalsauro
i

l  - — 0,1010 — Bromwasserstoff

Da die Anwendung von Oxalsaurc dttfdligkngig 
lioherc Werte ergeben hat, Ist anzunelunen, dafi 
eińe rollstandige Reduktion der Arsensaure nicht 

stattgefunden hat. Die Yerwendung von Natrium
sulfit ais Reduktionsmittel fiir Arsensaure kann 
nur- bei Abwesenheit von Salpetersaure in Frage 
kommen.

Von sonstigen Metallen, die in Eisen und 
JSisenerzen yorkommen konnen oder auf Eisen

ais rostschiitzender Ueberzug in Anwendung sind, 

komineń noch in Betracht: Blei, Antimon, Wis- 
mut, Zink und Zinn. Diese Metalle erwiesen sieli 
in geringen Mengen silmtlich ais ohne EinfluB 

auf den ermittelten Phosphorgehalt nach den 
Molybd£nve.rfahren.

K. George F a lk  und Kanemat.su S u g iu ra1) 
iiaben gefunden, daB bei Gegen w a r t  von

S u 1 f a t, e n der Niederschlag von Ammoniummolyb- 
dat Sulfat, augenscheinlich ais wesentlichen Be- 

staudteil des Molekiils, zusammen mit einem Ueber- 
schuB von Molybd5noxyd enthalt und keine Sal- 
petersaure. Die Zusammensetzung dieses Plioś- 
phorsulfomolybdat-Niederschlages diirfte mit der ■ 

Konzentration der verschiedenen Bestandteile 
schwaiiken. Diese Aenderungen erki aren die ver- 

schiedenen bei der Titration des NiedersehlageB 
mit Alkali gefundenen Werte. Fiir bestimmte 
Bedingungen ist die Zusammensetzung des Niedcr- 

schlages 4 (NII4)3 PO.,. 12 Mo 0-, +  (NII4)S SO*

. 5 M'o03.

• Welchen EinfluB ein Sulfatgehalt auf die ge- 

wichtsanąlytische Bestimmung des Phosphors ais 
Molybdat hat, ist aus Zahlentafel li) ersichtlich. 

Auf freie Schwefelsaure braucht hierbei keine 
Riicksicht genommen zu werden, da die Fliissig- 

keit vor der Fftllung stets mit Ammoniak neutra- 
lisiert wird. Bei den Versuclien gemaB Zahlen

tafel 19 geschah daher der Zusatz in Form von 

Natriumsulfat.

‘Zahlentafel 19. E in f lu C  to n  S u l f a t  a u f  d io  gi>- 

w ioh ts an a ) yt iso ho P li os pho  r bos t i m m ung.

Arbeit*- ohn0 
Zusatz

ł,eUe i % p  -

80, S0» 
1% ! 2,6%

SOa

5%

S0>
10%

i ; o,io7 0,108 1 0,108 0,110 0,111
2 1 0,100 0,103 i 0,102 0,104 0,102

3 1 0,100
-! 1

0,103
4 i 0,100 0,094 0,0985 0,099
5 : 0,117 0,111 0,112 0,112
li 0,102 0,102 0,103 0,104 0,104

7 0,100 0,101 0,103 0,105 0,105

8 | 0,111 0,111 0,113 0,113 0,11?

Die geringen Mengen Schwefelsaure; wic sie 

■/.. B. auftreten bei der Untersuchung von Kies- 
abbranden, bleiben ohne jeden EinfluB auf die 
gewichtsanalytisehePhosphorbestimmung. Grofiere 

Mengen von Siilfaten,' die sich bei der Bestimmung 

des Phosphors ais Molybdat in fast allen Fallen 
vermeiden lassen, beeinflussen das Ergebnis nicht 
erheblich.

Wie schon eingangs erw&hnt, konnen auBer 
den zufallig vorhandeuen oder absiehtlich zuge- 
setzten Metallen noch andere Umstande von Be

deutung fiir den Genauigkeitsgrad der Phosphor- 
bestimmung sein. Insbesondere spielen hierbei 

eine Rolle der Gehalt der. Fallungsflussigkeit an

’) Journ. Americ. Chom. Soc. 37, S. 1607/15; vgl. 
Chem. Zentralblatt 11115, Bd. II, 15. Sept., S. (530/1.
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freier Saure, die Menge der anwesendeń Amrno- 

niumsalze, die Temperatur der Losung bei der 
Fallung, die Dauer des Stehenlaąsenś nach dem 

Molybdanzusatz, die Konzentration der Losung, 
die Temperatur und Dauer des Troeknens des 
MolybdSnniederschlages naeh Finkener, die Gliih- 

temperatur dos MolybdSn niedei^schlages nach 

Meinecke.

Es wiirde zu weit fiihren, hieruber noch aus- 

gedehnte Yersuche anzustellen, da diese Umstande 
bereits eingehend in friiheren Arbeiten uńtersucht. 
worden sind. In der Praxis .wird im iibrigen 

die Phosphorbestimmung auch so ausgefiihrt, daB 
hierauf nioht naher eingegangen zu werden 

braucht; die Arbeitsweise ist bei den einzelnen 
Leitproben angegeben.

Nachdem sich der erste Teil dieser Arbeit 
aussehlieBlieli mit der Anwendung aus Salzen 

hcrgestcllter PhosphatlSsungen beschiiftigt hat. 
soli nunmehr an einer Beihe yon Beispiclen der 

mogliche Genauigkeitsgrad der Phosphorbestim- 
mung in Erzen. Roheisen und Stahl gezeigt werden.

Yon den Nebenbestandteilen der Erze, die 
einen EinfluB auf die Phosphorbestimmung aus- 
iiben konnen, kommen in der Hauptsache in Frage 

Tifan1). Arsen-'), Vanadin3). Der EinfluB des Titans 

kann, wie oben dargelegt, beseitigt werden durch 
Schmelzen des Erzes mit Natriumkarbonat und 
Bestimmung des Phosphoi-s in dem wasserigen 

Auszug der SchmelzC. Arsen litBt sich beseitigen 
durch Kochen der salzsauren Erzlosung mit Brom- 
wasserstoff bzw. Bromsalzen. Der EinfluB des 

Yanadins k<inn ausgeschaltet werden dureli Zu- 
gabe von Ferrosulfat bzw. Natriumsulfit zu der 

Erzlosung vor der Fallung mit der Molybdan- 
lósung.

Ais Arbeitsweise fiir die Untersuehung der 
Erze. die auch fiir Schlacken mafigebend ist. kann 
die naehstehende empfolilen werden.

Bei einem Phosphoigehalt bis zu 0,1 % ist 
eine Einwage von 5 g bzw. 2 x 5  g zu yerwenden,

bei 0.1 bis 0.5%  eine solclie von 2 g,

„  0.5 bis 1,0%  „ „  „  1 g,

,, 1 bis 2 %  „ „  „ 0.5 bis 0,0 g,

iiber 2 %  „ „  „  0,3 bis 0,5 g.

Naeh dem Durchfeucliten des in einer Porzellan- 

,. scbale eingetragenen Erzes mit wenig Wasser

wird je nach der Einwage in 20 bis 50 ccm Salz
saure unter Deckglas bei mafiiger Warnie ge
lost. Dies ist besonders zu beachten bei schwer- 

Idslichen Magneterzen, sowie Walzensinter und 
ahnliclien Schlacken. Nach eingetretener Losung 
werden zur Oxydation des Ferrosalzes etwa 
2 ccm SalpetersSure (1,4 spez. Gew.) zugegeben 

und scharf eingedampft. Der erkaltete Schalen- 
riickstand wird daim je nach der Einwage mit 
10 bis 20 ccm Salzsaure (1,19 spez. Gew.) aufge- 
nommen und nach yollstandiger Losung mit 

30 bis 40 ccm heiBen Wassers yerdunnt. Hierauf 
filtriert man in einen 500 bis G00 ccm fassenden 
Erlenmeyer-Kolben und wasćht das Filter ab- 
wechselnd mit verdiinnter Salzsaure und heifiem 

Wasser aus. Da einige Erze unlosliehe Phosphor-

Zalilentafel 20. P h o sp h o rb e s t im m u n g  in  den 

Le itp roben .

! .
! _

Arbełt#-
: ..

stvlle

Frm-Krz Rotelsen- GrUngei- 
steln i berg-Erz

% 1* % P j % 1*
Puddel-
schlacte

* b a h | a b a b

0,033 0,028 
;0,029 0,033 

0,029 0,033 
:0,032 0,035: 
0,038 0,031 

0,030 0,025!
0,032
0.031
-0,030

0,033;

0,030
0.027

0,1200,120 
0,120;0,117 
0,12i;0,121 

0,1230,130 
0,124:0,124 
0,121:0,120: 
0,12210,124 

0, 121:0, 120! 
0,122;0,118

1.04 
1,0(5 
1,06 
1,06
1.05 
1,03
1.06
1.05
1.05

Mittel :0,0310,030:0,12i;0,12i;i,05 1,05|4,25

1, 00 :

1.07 
1,06
1.08 
1,06 
1,02 ! 

1,07 
1,04 
1,02

4.21
4.22

4.25 
4,27 
4,32
4.26
4.23
4.23 
4,25

jgróBte Ab-/ - 
>reichnng'|_

0,007(0,005 
0,002 0,005

0,002i0,009i0,0l!0,03!0,07 
0,002j0,004jo,02j0,03;0,04

4,32
4,21
4,24
4.30
4.31
4.34

4.35 
4,30

iz ? 1

4,29

0,00
0,08

') B la i r :  Chem. Untersuchungen, S. 69. L .C am -  
p red on: Guide pratirjue, S. 594. L e d e b u r :  Leit- 
faden fur Eisenhuttenlaboratorien, S. 41. Y i t a  u. 
M asse n e z : Chem. Untersuehungsmethoden, S. 27 ii.

! ) L e d e b u r :  Leitfaden fiir Eisenbiittenlabora-
torien, S. 40. K r u g :  Prasis des Eisenhiittenchemi-
kers, S. 19. B a u e r  u. D e is s : Probcnahme, S. 172. 
St. u. E. 1908, 26. Febr., S. 297/S ff.

3) L e d e b u r :  Leitfaden fiir Eisenhiittenlabora-
torien, 10. Aufl., S. 111. St. u. E. 1914, 
29. Jan., S. 207 ff.

saure im Saureruckstand enthalten, schlieBt man 
diesen mit FluBsaure auf und filtriert die salz

saure Losung des yerbleibenden Riickstandes zu 
dem ersten Filtrat. Die Menge des Filtrats soli 
hierbei 150, ccm nicht iibersteigen. Hierauf neu- 
tralisiert man mit Ammoniak (0,91 spez. Gew.) 
im Ueberschusse, den man vorsichtig mit Sal- 
petersaure (1,4 spez. Gew.) bis zum Eintritt 
einer Maron Losung beseitigt. Der UebersehuS 

von zugesetzter Salpetersaure soli hierbei 5 ccm 

niclit iibei-steigen. Das Filtrat engt man alsdann 
auf etwa 100 ccm ein und setzt bei sehr geringeu 
Phosphorgehalt.en noeh 20 ccm Ammoniumnitrat- 

losung 1 : 1 hiuzu. Wońn notig, erwarmt man 
die Flussigkeit auf 60 bis 70° und fallt je nacli 

der zu erwartenden Niederschlagsmenge mit 

50 bis 60 ccin der eingangs erwahnten Molybdan- 
lSsung. Hierauf schiittelt man einige Minut en 
kraftig durch uud laBt den Niederselilag etwa 

zwei Stunden sich absętzen. Bei geriugen Plios- 
phorgehalten ist es zweckmSBig, die Fallung vor 
der Filtration noeh langer stehen zu lassen. Der 
srelbe Niederschlag wird vollstandig auf das Filter
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gebracht und mit einer salpetersauren Ammonium- 

nitratlosung eisenfrei ausgewaschen.

Soli der gelbe Molybdanniederschlag nach 
Fi nk en er. am besten auf einem gewogenen Glas- 

wolle-Asbest-Filter, bestimmt werden, so wtlscht 
man zum Sclllusse noch einige Małe mit Wasser 
nach. Die Trockentemperatur des Niederschlages 
soli bei der Bestimmung nach Finkener 105° 

nicht iibersteigen. Bei dem Gliihen nach Meineckę 
soli zur Verascluing eine Temperatur von 5000 
nicht uberschritten werden.

Alą L e i t p r o b e n dienten fiir diese Yersuche 
ein phosphorarmes Schwedenerz, ein Freya-Erz,

ein Boteisenstein. ein_Gr.'ingesberg-Erz und eine 

Puddelschlacke. Yon der ersten Probe wurden je 
2 x 5  g eingewogen und die erhaltenen Nieder- 

sehliige auf einem Filt.er yereinigt. Zum Yer
gleich wurde in den letzten vier Sorten auch 
die Bestimmung des Phosphors nach dem Magne- 

siaverfahren ausgefuKrt. Die Ergebnisse sind in 

Zahlentafel ‘20 żusammengestellt, wobei

a) die Bestimmung des Phosphors nach Finkener 

bzw. Meinecke,

b) die Bestimmung nach dem Magnesiayerfaliren 

bedeutet.
(SohluB folgt.)

Die Wirtschaftlichkeit von Gaserzeugungsanlagen bei Gewinnung 

yon Tieftemperaturteer und schwefelsaurem Ammoniak.

Yon Direktor Dr.^itfl. F. Roser in Mfllheim-Rulir.

(Mitteilung aus dem StahlwerksausschuB des Yeroinś deutscher Fiscnliiittcnlcute.)

(SohluB von Seite 3">7.)

I  ahlcntafclGgewahrt emeńEinblickindieBetriebs- 

kosten von Kraflwerkcn mit Leistungen iiber 
20 000 KW un\l einer jiihrlichcn Stromabgabe von 

iiber 100 000 000 KWst. Dic Werte wurden bc- 
reehnet fiir Dampfturbinen, Gaskolbenmaschinen und 
Gasturbinen, unter Zugrundelegung eines Belastungs- 

faktors von 1,00 % der Gascrzeugiuigsanlage. In 
den Kreis der Betrachtimg konnte auch die Gas

turbine gezogen werden, uaehdem cs Oberingenieur 
Holzwarth gelimgen ist, die Betriebssichcrheit mid 

Wirtschaftlichkeit einer 700-KW-Gasturbine nacli- 
zuweisen, und es ihm auch voraussichtlich in kurzer 
Zeit moglich sein wird, iiber die Gasturbine Naheres 

mitzuteilen. Die Gaskolbenmaschinc, dic Gasturbine . 
sowie auch die Oelmotoren groBerer Kraftanlagen, 

in Yerbindung mit 'Nebcncrzeiignisse-Gewinnungs- 
anlagen, gewinnen dadurch an Bedeutung, daB bei 

diesen Masehincn die fiir die. Ausbeute an schwefel
saurem Ammoniak erforderlichen groGen Dampf- 

merigen (bis 2 kg und mehr Dampf je kg Kohle) 
und die gro Gen Mengen hoch erhitzter Luft fiir den 

Gaserzeugerbetrieb nahezu kostenlos zur Yerfiigimg 
stehen.

Abb. G zeigt die 700-KW-Holzwarth-Thysscn- 

Gastnrbine in ihrer heutigen Form.

Zahlentafel 6 entha.lt in der dritten senkrechten • 
Spalte Angaben iiber Dampfturbinen, bei denen der 
Frisehdampf durch gasgefeuerte Kessel erzeugt und 

derzu der Ammoniakbildung erforderliche Zu- 
satzdampf ais Zwischendampf einer der 

Druekstufen der Dampfturbinen entnom- 
men wurde.

Die Kosten einer Tonne Dampf von 720 WE je kg 

sowohl bei direkter KolUęnfeuerung ais auch bei 

Gasfeuerung zeigt die Zahlentafel 7. Insbcsondere 
sei hierbei auf die hohen Untersehiede der Ge-

stchungskosten im Falle B zwisehen direkter Kohlen
feuerung und Gasfeuerung bei maBiger Salzausbeute 

hingewiesen.

Bei einer .Jahreserzeugung von 1 Mili. t 
Dampf ergeben sich im Falle B Ersparnisse zwisehen 
kohlengefeuertcn Kesseln und gasgefeucrten Kesseln 

von rd. 1,3 Mili. .11 bei voller Ausnutzung der

Abbildung 6.

Gasturbine m it 700 KW  Drebstroinerzeuger. 

Umdrehungazahl 3000.
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Gasanlagc. Ueber dic in den Zahlentafeln ermitteltcn 

Werte, wic auch iiber die Aenderung dieser Werte 
bei geringeren Ausnutzungsfaktoren, sowohl der Gas- 
erzeugungsanlage ais auch der Kraftanlage, geben dio 
fotgenden Abb. 7, 8 und 9 Auskunft.

Bei der Aufstollung der Linienziige wurde an
genommen, daB der Warmeverbrauch der Kraft- 

maschinen zwisclien 20 und 100 % Beiastung pro- 
portional der Beiastung steige.

Abb. 7 zeigt im Fallc A, daB bei einem Aus-' 
nutzimgsfaktor der Gasanlage unter 80% die

direktje Kohlenfeuerung der Gasheizuug bei 
nur Tieftemperaturtccrgewinnung iiberlegen 
ist. Erst bei gleichzeitiger Teer- uud Salz- 

gewinnung konnten wirtschaftliche Yorteile bei Gas- 
heizung gegeniiber direktor Kohlenfeuerung, bei Aus- 
nutzungsfaktoren der Gasanlage bis herab żu 40 %, 

ermittelt werden. Es ergibt sich teil weise auch hier
aus die Notwendigkeit der Gewahrung der 
Stouerfreiheit, insbesondere nach Wicder- 
kehr niedriger Kohlen- und 'Nebcncrzeug- 

nisse-Preisc, wenn von seiten des Staates 
auf die Einfuhrung vou 'Nebenerzeugnisse- 

Gewinnungsanlagen Wert gclegt wird.

Im Fallc B. Abb. 7 (bei hohen Kohlenkosteu), 
tritt dagegen die groBe Ueberlegenlieit des Kalt-

gases gegenuber der direkten Kohlenfeuerung be

sonders stark in die Erseheinung. Sehon die reine 
Teergewinnung gestattet eine Yerminderung der Er- 
zeugungskosten bei 10 000 W E von annahernd 

2 Pf. ' ,
Durch die Gewahrung der Kohleństeuerfreiheit 

(Fali C, Abb. 7, bei hohen Kohlenlcosten) erfolgt 
eine weitere Verminderiuig der Gesteliungskosteu, so 
daB selbst bei kleinsten Ausnutzungsfaktoren der 
Gasanlage und nur Teererzeugung die Wirtschaft-- 

lichkeit der Kaltgasanlage mit groBter Sichor-
heit gewahrleistet 

wird.
Bei dieser Gole- 

genheit sei es gestat
tet, darauf liinzu- 

weisen, daB die yom 
Gesetzgeber durch 

Gewahrung der 
Stouerfreiheit je t 

vergaster Kohle an- 
gestreb t e Steigerung 

der Tieftemperatur- 
teer-Erzeugimg nur 

teilweiseerreicht 
wird, indem Steuer- 

freiheit nur bei An
lagen mit einem Jah- 
resverbrauch von 

mehr ais 50 000 t 
Steinkohlengewahrt 

wird. Die Mehr- 
zahl der bestehen- 
denVergasungsani a- 
gen bleibt aber unter 

diesem JahresVer- 

braueh. Da aber 
eine WirtsChaftlich- 

keit bei reiner 

Teergewinnung und 
einem mitt leren Aus - 
nutzungsfaktor von 
etwa GO %  im Falle 
A (bei niedrigen 

Kohlenpreisen) 
kaum yorhanden ist, 

diirfte in der Kleiuindustrie auch wenig Ncigung yor
handen sein, deriirtige mit. hohen Kosten verbuudene 
Anlagen cinzurichten. Um aber auch dem kleineren 
Industriellen dieVorteil oder Tief temperatur- 

teergewinnungzuzufiihren,erscheint eine Abiinde- 

rungdes Gesetzesderart erforderlich,daB dieFestlegung 

der jahrlich zu vergasenden Mindestkohlenmenge auf- 
gehoben und an dereń Stelle eine St e u e rer mit B i g u ng 
fiir jede Tonno erzeugten wasserfreien Ticf- 
temperaturteeres gewahrt wird. Dieser Vor- 
schlag gewinnt weiter dadurch an Bcrcchtigung, daB 

hierdurch eine moglichst hohe Ausbeute an Teer an- 
gestrebt wird, wahrend bei Gewahrung der Steuer- 
freiheit auf dic t vergaster Kohlen noch keine Gewiihr 

dafiir yorhanden ist, daB in den Gaserzeugungs-
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Abbildung 7. Gcstehungskosten fiir 10 000 W E aus Stein- und Braunkohle.
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anlagen auch tat

sachlich Tieftempe- 
raturtcer erzeugt 

und eiuo moglichst 

groBe Ausbeute der- 
selben angestrcbt 

wird.
Aus dem Ver- 

der Linien- 

A bis C der 
Abb. 7 ergibt sieli 

des woiteren, daB 

mit Hilfe der Tief- 

temperat urteer - Er- 
zeugung und der 
Nebcnerzeugnisse- 
Gewinnung bei Ge- 
walirimg der Stcuer- 

freiheit die Gcste- 
hungskosten fiir 

10 000 WE bei ho
hen Kohlenpreisen 

annahemd dieselben 
sind wie zu Friedens- 
zeiten bei niedrigen 

Kohlenpreisen.
Bei der Ver- 

gasung von Braun- 
kohlenbriketts lie

gen die Verhaltnisse 
ganz almlich wie 
bei der Steinkoli- 

lenvergasung.
In Abb. 8 sind die aus der Zahlentafel 6 ent- 

iioinmenen Werte eingetragen und dabei zugleich die 
giiltigen Werte fiir kleinerc Ausnutzungsfaktoren er- 
mittelt worden. Es zeigt sich, daB dic Gasturbine 

berufen sein wird, in allen Fallen die wirtschaft- 

lichste Kraftmaschine zu werden. Dic mit gas- 
gcfeuertenDampfkesselnbetriebenenDampf- 
turbinenanlagen sind m it den GroBgas- 
maschinen und GroBolmaschinen bezug- 
lich der Gestehungskostcn der orzeugten 

KWst auf annahernd eine Stufo zu stellen, 
sofern bei der Dampfturbine zur Ajnmoniakerzeugung 

Zwischendampf benutzt wird.
Abb. 8 zeigt auch, daB bei direkterKohlen- 

feuerung und hohen Kohlenpreisen bei 

Kraftanlagen der vorliegenden GroBe aber 
die Dampfturbine ohne Ncbenerzeugnissc- 

Ge^innungsanlagc nach dem heutigen 
Stande der Technik und den heutigen An- 
sehauungen nicht mehr die am vorteil- 
haftesten und w irtschaftlichsten arbei- 

tende Kraftmaschine ist, ais welche sie noch 
vor kurzer Zeit gegolten hat, insbesondere wenn 
von seiten des Staates noch die Tieftemperatur- 

teer - Erzeugung durch Gcwiihrung von Steuer- 
freiheit oder Teerpriunięn gefordert. wird. Die Unter- 

schiede in den Gfcstehungskosten je KWst zwischen 
direkter Kohlenfeuerung, erzeugt bei Dampfturbinen-
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Abbildung 8. Gostehungskosten fiir 1 K W  nt bei yeraohiedenon Antriebsarton.

betrieb iu einem ?0 
Falle und G<istur- 

binenbetrieb iman- 

deren Falle, betra- w 
gen bei einer jahr- 
lichen Strom erzeu
gung von 100 m m  ^ 
KWst im Jalir rd. | 

1,5 Mili.Jt(FallB), f  

zwischen kohlenge- 
feuerter Dampftur- ^  
bine imd gasgefeu- | 

erter Dampfturbine 
(bei 40 kg Salzerzeu- 
gung) rd. 1,1 Mili. Jt 
und zwischen gasgc- 43 
feuerter Dampftur

bine und Gasturbine 

bei je 40 kg Salzge- 
winnung rd. 350000 
.((,einenBelastungs- 

faktor von je 100 % 

vorausgesetzt.

SfusrtuteułijsfirMO'’ ̂  %

Abbild. 9. Gestehungskoston fili 

10 000 W E aus Miaolikohle mit 

reiner Teer-, ohne Salzgewinnune

Abb. 9 zeigt noch.die Gestehuiigskosten von 
10 000 WE bei Vergasung von zwei Teilen Stein- 

kohlen und einem Teil Braunkohlenbriketts und bei 
einer Teererzeugung ohne Salzgewinnung, die in 
Zahlentafel 5 bei einem Ausnutzungsfaktor der Gas-

ól
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Zahlontafei 6. Anlage- u n ii Be triebskosten  ro n  K ra ftw erken  m it L e is tung  iiber 20 000 KW 

und  jiih r lic he r  Abgabe von iiber 100000000 KWst.

D am p ftu rb in o
Gaskolbcn-
m aschine

G astu rb i ne

Kohle

wird

dlrekt

unter

I>ampf-

kessel

Terfcuert

Gasanlage 

mit Teer- 

und 20 kg 

Salzge- 

winnung. 

Gasj-e- 
feuerte 

Dampf

kessel

Gasanluge 
mit Teer- 
und 40 kg 
Salzge- 

winnung.
Ga«- 

gefeuerte 
Daropf- 
kessel. 
Zusatz- 

dampf der 
Gananlage 
wird einer 
Zwischen- 
stufe der 

i>ampf tur
binę ent- 
nom men.

Gasanlage 

mit Teer- 

und 20 kg 

Salzge- 

winnung

Gasanlage

mit Teer- 

und 40 kg 

Salzge- 

wŁnnung. 

Abwarme 

der Gas- 

maschine 

erzeugt 

gesamten 

Zudampf 

der Gas- 

anlaje

Gasanlage 

mit Teer- 

und 20 kg 

Salzge- 

winnung

.

Gananlage 
mit Tęer- 
und 40 kg 

Salzge- 
winnung. 
Tell' der 
Abwiirme 
der Ga*- 
turblne 
erzeagt 

iresamteu 
Zudampf 
der Gał- 
aulaęe

1. A n la g e k o s t e n  1914 fiir das ausgebaute 
K W  olino Gas-, aber mit Kes8elanlage .li 
I. m =  100 %.

; 2. Belastungsfaktor =  ,mittlere J . - Belastung: 
(ausgebaute Anlage-Rcserve).................o/0

3. Ausnutzungsfaktor =  mittlere J.-Belastung: 
ausgebaute Anlage ..............................%

4. Ileservefaktor =  ausgebaute Anlage: (aus
gebaute Anlage-Reserven)......................%

i 5. Absclireib. n. Verzinsung (15 % ) je KW st Pf.

0. Ausbess. u. Instandsetz. „ „ ,.

7. Łomie und Gehalter „ „ „

8. Sehmier- und Putzmittel „ „ ,,

9. Sonstige8 ,. ,,

ISO

100

80

1,25 

0.39 

5% 0,13 

0,20 

0.02 

0,02

170

100

80

1,25 

0,36 

8% 0,07 

0,15 

0,02 

0,02

185

100

80

1,25

0,40

0.08

0,17

0.02

0.02

240

100

74

1.35

0,50

0.28

0.20

0,10

0,02

240

100

74

1,35 

0.56 

•.3% 2.78 

0,20 

0,10 

0.02

150

100

77

1,30 

0,33 

3% 0,07 

0.20 

0.03 

0,02

•

150

100

77

1,30 

0,33 

s% 0,07 

0,20 

0,03 

0,02

10. B e t r ie b s k o s t e n  ohne Gasanlage, aber 
m it Kesselanlage je KWst ......................Pf.

W a r m e k o s te n  :
11. Wiirmeverbrauoh je K W s t ..................... W E

0,7G

,5450

0,63

5310

0.69

G400

1,15

3570

1,15

3570

0,65

4200

0,65

4200

12. Gestehungskosten von je 10 000 W E a) Pf. 
im Gas bei 100% Ausnutzungs- b) „  

faktor der Gasanlage c) „

| !  H 9 7  
= 5 3,6S

2 23 
2^68 

1.78

1.45
1,51
0,71

2,23
2,68
1.78

1,45
1,51
0.71

2,23
2.68
1.78

1,45
1,51
0,71

13. Warmekosten jc KWst in Pf. ein- ^  ^ **' 

schlieBlieh Gas- und Kesselanlago ”

1,08
2,02

1.19
1,43
0,95

0,93
0,97

0,45

0.80
0,96
0.64

0,52
0,54

0.25

0.941 0,61 
1,13 0,63 
0.75 0,30

14. G e s a m te G o s te h u n g s k o s te n  a) Pf. 
j e K  W s t. i n P f. cinschlieBlich Gas- b) „  

und Kesselanlage c) „

1,S4
2,78

1.81
2,06
1,57

1,62
1.66
1,14

1.95
2.11

1.79

1.67
1,69
1,41

1,59 .1,26 

1,78 1,29 
1,40 0,95

i 15. Kohlenverbrauch in kg je KW st; 1 kg
Kohle -  7340 W E  .......................................

16. Yerhaltniszahl...................................................

0,74

1

1,09

1,47

1,19

1,60

0,73

0,99

0,66

0.S9

O.sej 0,78 

1,10; 1,05

anlage vori 94% crmittelt worden sind. Dic er- 
heb lichą ErmftBIgung der Gestehungskosten gegen- 

uber denjenigen bei Yergasung reiner Steinkohlen 

ist auch hier zu beobachten. Die bereits angefiihrten 
Erspamisse in den Gestehungskosten erfahren durch 
VcrwendungvonMischkohlen bei der Vergasung wei

tere Erhohung. Aus den Abb. 7, 8 und 9 ist 
des weiteren zu ersehen, daB zur Erzieluug griiBtcr 

Wirtsehaftlichkeit volle Ausnutzung der Kalt- 
gasanlagen anzustreben ist, sei es durch Verkupphmg 
von Kraftwerken miter sich oder durch Deekung der 

Spitzenleistungeń der Kraft werke mittels kohlen- 
gefeuerter Dampfkessel oder durch AnschluS der

Kraftwerke an gemischte warme- und kraft ver- 

brauchende Betriebe.
Im Kachstehenden soli noch ciniges iiber die 

aus der Kohle gewonnenen Erzeugnisse und deren 
Anwcndbarkcit berichtet werden.

jSfach vor wenigen Jahren wurde die Vcrwend- 
barkeit des Kaltgases im Jjlartinofen in Fachkreisen 

vielfach angezweifelt. Wie Zahlentafel 3, Spalte 25, 
zeigt, liefert das Kallgas bei derselbeu hohen Vor- 
warmung diesclbe Flammentemperatur wie das in 
den Gaserzeugem ohne Nebenerzeugnisse-Gewinntmg 

hergestellte Generatorgas. Die Maschinenfabrik Thys
sen & Co., A.-G., Mulheim-Ruhr, betreibt seit Jahren
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Zahlentafel 7. K ósten  jo Tonno D am p f von 

720 W E W arm einhalfc jo  kg  bei E rzeugung  

von 1000000 Tonnon D am p f ja h r lic h .

Kohlen- 

gefeuerte 

Kessel. 

Kohlenlieiz- 

wert 7340 WE

Gas-

Ke~.

feuerte

Kesiel

Gas aua 
Gas- 

anlagc 
_ mit Teer- 

und 
20 kg 
Salz- 

pewinn.

A I! A li

A u s n u tz u n g s fa k to r  
100 %  

Brennstoffkosten froi 
Bunker in Pf. je kg  

Gestohungskosten jo 
10000 W E im Gas 
Tcrfiigbar. . .  Pf.

2,7

_

1,45

2.21

2.7

2.07

Kohlen bzw. Gaskosten 
je Tonno Dampf J l 

Betriebsausgaben jo 
Tonne Dampf . J l

1,82

0.60

3.38

0.80

2.00

0.35

2.42

.0,45

Gesteliungskosten jo 
Tonno Dampf . JL 2,42 4.18 2.35 2,87

Stahlerzougung, innerhalb
24 st- . . . ......................t 30 30

Gasrerbraueh in 24 st cbm 43 980 38 250
Durchschnittlicher Gasver- ■ ' ■ i  a&-

brauch je st . . . cbm 1 830 1 590
Gasverbrauch f. d. t Stahl

f  b,n
Verbrauch' an W E ..................

1 406 1 275
1 685 000 1 40.1 000

Kohleuyerbrauch eines mit

dcm Stahlwerk verbunde-
nen normalen Gaserzeugers
ohne Nehonerzeugnisse-Gc
winnung bei Erzougungdcr-
selben Wiirmemenge . kg 290 252

' Gaskosten nach Zahlentafel 5,
Spalte 4, Mischkohlc m it
Teer, ohne Salzgewinnung,
jo Tonno erzeugten Stahles

Fali A J l 4,00 3,47 ;
„  B J i 4.05 3.52 1

O JL 2,02 2,27-

Gaskosten nach Zahlentafel 5,
Spnlte 4, Gascrzeugung ■" ;':VV

, ohne Nebenerzeugnisso-Ge-
winnung, jo Tonno erzeug-
ten Stahles . . Fali A J i 4,76 4,13

„ 15 JL 8,38 7,30;

Ersparnis je Tonne erzeugten
Stahles zugunsten der Gas-
anlago m it Teergewinnung •

Fali A J i 0,76 0.00

„ B J l 4.33 3.7S |

.. C J l 5,76 5,03

Martinofen und Tiegelófcn mit dem reinen Kaltgas 

und ohne jeglichen Zusatz von flanunenbildenden 
Stoffen. Im Gegeńsatz zn bisherigen Anschauungcn 

wird die farblose Flamrne des Kaltgases ais groBer 
Vortcil erkaimt, darin bestehend, daB ein voller 
Ueberblick iiber den ganzen Ofenraiun jederzeit móg- 
licli ist, bei gleieher Ofenerhaltiuig wie beim Ge-

Zahlentafel 8. G asve rb rauch  eines m it  K a ltg a s  t 

b e tr ie b enen  M artin o fe ns .

£  7'łOO

7000-

c e o o -

6600

%
6V00-

¥ 6300-

neratorgas ohne Nebenerzeugnissc-Gewinnung. Auoh 
der hierbei erzielte Warmeyerbrauch ist recht gunstig. 

Bei einem 10-t-Martinofen, in dcm nur hoehwertiger 
Stahl erzeugt wird, wurden die in Zahlentafel 8 an- 
gefuhrten Ergeb
nisse erzielt.

Die groBe Rein- 

heit des Gases sowie 
der geringe Wasser- 
dampfgehalt sind 

die Aveiteren beson
deren Vorziigc beim 

Sclunelzbetriebe.
Die Yerunreinigung 
der Kammem durch 

Flugasche, Staub 
usw. fiillt weg; das 

Gittcrwerk bleibt 

stets sauber. Dic 
bei Gaserzeugem 

olinc Nebenerzeug- 

nisse - Gcwinnung 
alle vier Wochen er- 

forderlichen Reini-
5 seco-

't/erJugbLrer łieizAert
irr-% -i

-—
yom tfciznerfjftrJM

łłeir.tver* derm /

\
r

'cfesL

FiVri! 7r,\-:;'cfen 
wrfugtórcr'łieizwcrf 
7ases aus nor/ra!cn

rdenerateren Gewirtnung der*, 
,| tteberrerzeugnisse | \

(......... , “ i ■ 1 !
* JOO ZOO 300 JfCO 500 C00 700° 

Temperatur des Gases, an c/er yerbrauchjstetle

Abbildung 11.
Fiir Warmofen yerfiigbaror Heiz- 
wort des Gases bei verschiedenen 
Temperaturen des Gases an der 

Verbrauchsstcllo.

gimgen der Kanale 

entfallen ebenfalls.
Fiir Warme- und 

Gliihofen ist dasGas 

insbesondere seines 
stets gleichmaBigen 

Heizwertes wegen 
yorzuglich gceignet.
Ueber dic an einem Warmofen (Abb. 10)' crzielten 

Ergebnisse gibt, Zahlentafel 9 AufschluB.
])ieVonvannung des Gases tmd der Yerbremumgs- 

luft erhoht die Wirtschaftlichkeit des Betriebes. 
Abb. 11 gibt hieruber niihere Auskunft. Fiir Kraft- 
zweekc ist der hohe Wasserstoffgehalt des Gases von 

besonderem Wert.
Das aus dem Tieftemperaturt cer gewonnene 

Schmierol wird ais jNaBdampf-Sclnnierol auch nach 
Eintritt des Fricdenszustandes an vielen Stellen Yer- 
wendung finden, an denen in frilliercn Jahren hoch- 
wertigere Oele angewendet worden sind. Bei der Ma- 

schinenfabrik Thyssen & Co., A.-G., hat sieh das aus 
dem Tieftemperaturteer gewonnene Schmierol wiili- 
rend der letzten Jahre in yielen Fallen ais recht 
brauehbar erwiesen, ebenso,das aus dem Teer ge

wonnene Staufferfett.
Dic aus dem Tieftemperaturteer gewonnenen 

leichtfliissigen, nichtyiskosen Oele, die ais Phc- 
nolole bczeiclmet werden sollen, frei von Tsaphthalin 

und Antlirazen, sind mit etwa 9200 WE Heizwert 
liochwillkonunene Energiequcllen f iir Heiz- und Kraft- 
zweeke. Die Oclheiziuig bictet insbesondere auf 
Dampfschiffen und Lokomotiyen groBe Yorziige. Man 
erzielt bei demselben Ladevolumen anniihcmd einen 
doppelt so groBen Aktionsradius wie bei direkter 

Kohlenfeuerung, vermeidet Raucli und RuB und ist 
jederzeit betriebsbereit.
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Tem peratur 

Abbildung 12.

Siedeanalysc von Phenolol, gowonnen aua Tief- 
temperaturteer, im Vergleich zu derjenigon von 
Louohtpetroloum, Teerol (boi der Marino Hoizol 
gonanut), gewohnlicliom Gasteer- und Braunkohlen- 

Paraffinol.

Kurven fiir Phenolol und Leuchtpetrolcum nach 
Versuchen des Chemisehen Laboratoriums der Ge- 

werkschaft Deutsoher Kaiser, Bruekhausen. 

Kurven fur Teer-, Gasteer- und Paraffinol, ent- 
nommen dem Aufsatz von Allnor (Journal fiir 

Gasbeleuchtung, Nr. 42 u. 43, 1911).

Wio Abb. 12 zeigt, ist das Phenolol, aus.Tief- 

temperaturteer gcwonnen, zum Betriebe des Oel- 
raotors1) ebeuso geeignet wie Petroleum. Das spe
zifische Gewiclit von Phenolol ist zu 0,974 ermittelt, 

wiihrend dasjenige von Petroleum zwischen 0,79 und
0,82 liegt, eine Eigcnschaft, die besonders die An
wendung desPhcnolols bei der Marinę begiinstigt. DaB 

das aus dem Tieftemperaturtccr gewonnene Phenolol 
auch zu Leuęht- und Heizzwecken recht gute Ver-

') Inzu-ischen hut dio Seuimler-Mutoreiigesellsohaft, 
Wiesbaden, Yersuelie mit dom Phenolol angestellt au 
tanem mit 1000 Cuidrohungeii laufenden Automobilmutor. 
Das Phenolol bowalnte sieli aufs beste; w \erbrennt 
einwandfrei mit sehr gtiństigem Ergebnis.

wendung finden kann, zeigt die Petromax-Lampe 

der Firma Ehrich & Graetz in Berlin (Abb. 13). 
Zu Koclizwecken kann der von derselben Firma ge- 

baute ‘Irisbrenner Vcnvendimg finden.
Die Anwcndungsmogliclikeit des billigen Phenol- 

óles zu Lcucht- und Koclizwecken bedeutet meines 
Eraclitens bei der gróBcren Explosionssicherheit des 

Oeles gegenuber dem Petroleum fiir dic Haushal- 
tungen und diekleineren Gemeinden einen beachtens- 
werten Fortseliritt. „Heize Und koche mit Oel“ soli 
nach dcm Kriege, neben derwcitestgehenden Verwen- 

dung von Gas, das Losungsworf fiir den Haushalt sein.

Unsere Uhabhangigkcit vom Auslando auch in 

der Oelversorgung wird durch die Gewinnung von 
Schmierolen imd Heizólen aus dem Gaserzeuger- 

tcer der Steinkohlen und Braunkohlen eine weitere 
Forderung erfahren. lni Jahre 1913 war der Ver- 

brauch Deutschlands an Steinkohlen rd. 187,5 Mili. t1) 
(davon vcrbrauclite die deutsche Industrie allein 
45,7, der deutsche Hausbrand 17,0 jSIill. t); der Yer- 

brauch an Braunkohlenbriketts betrug rd. 20 Mili. t. 
Werden liieryon auch nur aus 20Mili. t Steinkohlen 

die Nebenerzeugnisse gewonnen, so lieBcn sieli hieraus
jiihrlicli rd. 200 000 t 

Sclimierole sowie 
600 000 t Heizole ge- 

winnen. Dieselben Men
gen Schinieról und 

' Heizol lassen sich aber 

meines Erachtens auch 
innerhalb weniger Jalire 

noch aus den Braun
kohlenbriketts gewin- 
nen. Zur Beurteilung 

dieser Zahlen sei ange- 
fiihrt, daB die Einfuhr 

nach Deutschland im 

Jahre 1912 betragen 

hat2):
ltohol . . .  2 829 t

Leuchtol . . 988 G39 t 
Sohmierol . . 280.000 t

Die Gesamtrohólfiirde- 
rungRumaniens betrug 

im Jahre 1913 etwa 1,8 

Mili. t. Diese Zahlen 

zeigen, daB Deutschland durch dic Einftthrung von 
Kebenerzeugnisse-Gewiimungsanlagen in absehbarer 

Zeit den groBten Teil seines Bedarfes an Oelen im 
eigenenLande decken kann. In  unseren Kohlen 
besitzen wir reiche Oe,lquellen; leider haben 

wir heute nur in beschranktcm MaBe die 
Einrichtungen, dieses Oel zu gewinnon.

Das Tieftemperatur-Teerpech kann in 
seiner Giitebeschaffenheit mit dem Petroleumpech 

auf eine Stufe gestcllt werden und in der Dach- 
pappenherstcllung wertvolle Verwendung finden.

‘ ) Biedermann „Deutschlands Kohlenschatze“ , Berlin 
1910.

-) „Das Er*161“ , Hermann MeBuer, Magdeburg.

Abbildung 10, Warniofen. .
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Zahlentafel !). Gas- und  K o h le u m e ssu n g o n  an S c lim ied e - W iirm o fco  m it M a te r ia le rw a rm  m ig
auf 1200°.

CJaspeheizter 10-t-AVłirin- 

ofrił

Kohlcngefeuerter 10-t - 

Schmledcflammofen

GA&gehelzter

20-t-Warm-

ofrr,

Kohlen-
^efeuertor

20-t-
.Schraiede-
fUmmofcn

Gewahrlcistun£ dca Ofcnb*tu*rs (Rnj>i>mann) . cbm/t 750 13 /O ±  I.& 760 15% ± 1,5

21. 3. 1S 20 2. 18 j  12. 3. 18 23. 3. 18 13. 3. 18

10,0 10.0 7,35 8.5 22.5 17.2

.. 10 .. v e rb rauch te  K oh le n  in  t  . . . . _ _ 1.32 1.32 2,6

.. 10 .. .. . . . ■ 17.9 15.5 ■ . •»— 15,1

. 10,., verbranntcs Gas in cbm . . . . (i 470 0 280 - • ,• 13 000
Gasverbrauch in cbm/t durchges. Materiał (>74 628 — 005
Kohlenverbrauch in kg/fc durchges. Materiał . ■ — 170 155 151

Warmoeinhoiten je t  durchges. Materiał . . 820 000 760 000 1 310 000 1 140 000 738 000 1 110 000

Gas aus Mi.schkoklo nach Zahlentafel 5. 
Spalte 4. W a rm ck o s te n  in .A Fali A 1.94 1,80 2,59 2,25 1.75 2.19

.. B 1.97 1,82 4.84 4.19 1.77 4.07

.. <J 1.27 1.18 —  * 1.24

Ersparuis zugunsten der Gasfeuerung gegen
uber dirokt gefeuerten Oefen je t  durchges. 
Materiał in JK ■....................Fali A 0,65 0,45 (1,44

.. B 2.S7 2,37 — 2,30 - /

.. 0 3.57 3.01
'

2,93

Vorstehende Ausfiihrungcn wiirden der Vollstiin- 

digkeit entbehren, wenn nicht auch noch darauf 

hingewiesen wurde, daB in jedeni Gaserzeuger, 
ohne jeden Einbau in denselben, Tiefteraperaturtcer 
erzeugt werden kann, sofern die Betriebs- 

weise des Gaserzeugers entsprechendt* 
Aenderung erfiihrt.

Des Vergleiches mit Abb. 2 wegen isl 

der von Blond in friiheren Jahren ge- 
baute Gaserzeuger i u Abb. 14 darge- 
etellt.

Bei Gewinnung von Tieftempcraturteer ist zu 
beachten, daB die bei der Entgasung sieli entwickeln- 

den Teerdampfe in Richtung von der heiBesten zur 
baltesten Znnc sieli bewegen, nicht aber in tunge-

Abbildung 13. Petromaxlampe 

der Firma Erich & Graetz. AbbilduDg 14. Mond-Gaaerzeuger.
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Zahlentafel 10. B e w c rtu n g ' des T ie f tem per a tu r te e re s  aus G as f la 111 m f ord erko hien der 

G ew orkso ha ft D e u ts c h e r  K a is e r , S c h a c h t L ohbo rjjl D e s t i l la t io n  des Teores im  V akuum .

Er-ceugnlsse

Ausbeute
ln

Oewich ta

ro

Yerkaufswerte in Jt

F.U A Palt B

je 100 kg InągcaaiuL je 100 kg Insgesamt

Viskose Oele'(Natidampf-Kehmierolo) .
Xiclitviskose Oele ^ ! ) ..............................
Phenole . . . .  / ..............................
H a r z ............................................................

P e c h ............................................................

25.0 (35,07)')
40.0 (33,13)
10.0 ( 7,75) 
1.0\ ( 2.0 ) 
2,0/ ( 1,25)

20.0 (20,0 ) 

2.0 ( 2.0 )

25
0

10
50'

4

0.25 (8,05) 
2,40 (1,99) 
1,00 (0,77) 
1,50 (1,03)

-  ( —  ) 
0.80 (0.80) 

-  ( - )

(10

20
30

175

7

15,00 (21.50) 
8,00 ( 0.62) 
3.00 ( 2,33) 
5,25 ( 5.70) 

-  ( -  ) 
1.40 ( 1,40) 

-  ( -  )

- 100.0
'

Verkaufs\vert von 100 kg wasserfreiem Teer . . . J i 11.05 (14,14) 32 05 (37,54)
Krlos aus Teer je t vergastcr Kohle . 8,9(1 (10,65) 24,49 (28,20)
ln Zahlentafel 2 ermittelt und in die Wirtschaftliohkeits-

leehnungen Zahlentafel 4, 5 und 0 cingesetzte Werte J l li 37 lii 50

kelirter Richtung abzichcn. Beim Mondgaserzeuger 
wurde frOłier kein Tiefteniperaturteer erhalt en, weil 
dic sieli in der Entgasungszone entwickelnden Teer- 
diimpfe nachtriiglich noch durch eine Zone hoherer 
Temperatur (dic Yergasungszone) durchgesaugt wur
den und hierdurch ein Teil des cntstandchen Teeres 

zur Verbrenmuig gelangte.

Im Yorstchenden sind die Belriebsergebnissc einer 
Anlage vorgefiihrt worden, bei der eine Kohle wohl 
bestimmter Herkunft, aber ohne besonders aus- 

gewiihlte Eigenschaften zur Vcrgasung gelangte. Es 
ist zu erwarten, daB in kurzer Zeit noch 

hShere Teerausbeuten erzielt, auch Kohlcn- 

sort en g e fu n d e n  w e rd e n , d ie  be i nie- 
drigeren Gestehuhgskoston liohere Tćeraus- 
beute liefern. Auch in der Ausbildtuig und 
Vereinfachung der Nebenerzeugnisse - Gewinnungs- 

anlagen werden noch wesentliche Fortsehritte zu 

erwarten sein. Ersparnisse in Anlage- und Bedie- 
nungskosten werden eintreten. Auch der chemi- 

schen Industrie wird es gelingen, weitere gro- 
Bere Werte aus der Kohle und ihren Bestandteilen 

Jierauszuholen, sowie die Anwendungsgebiote des 
Tieftemperaturteereszuerweitern und damit seinen 
Wert noch erheblich zu steigem.

Im letzten Monat ist es gelungen, eine weitere 
Steigerung des Verkaufswert es des aus Stein- 

kohlcn gewonnenen Tieftemperat urteeres (siehe 
Zahlentafel 2) dadurch zu erzielen, daB dic Destillation 
des Teeres im Yakuum bis zur Gewinnung des Hart- 
peches yorgenommen wurde. Zahlentafel 10 gibt iiber 
dic bei diesem Yerfahren gewonnenen AYcrteAuskunft.

Das Ergebnis ist, daB die in Zahlentafel 2 er- 
mittelten und iu den Wirtschaftlichkeitsreclmungen 

der Zahlentafel 4, 5 und G aufgefiihrten Werte heute 
bereits iiberholt sind. Die Wirtschaftlichkeitsreeh- 
nungen Wurden sich bei Zugrtmdelegimg der in 

Zahlentafel 10 ermitteltcn Werte noeli giinstiger 
gest alten.

Auf Grund der yorliegenden Erfahrungen darf 
ausgesproclien werden, daB wir erst am Beginne einer

vielversprechenden Entwicklungsperiode der Gas- 
technik stehen. Dio Gasfeuerungen sowio auch die 

Roholfeuerungen werden mehr ais seither Anwcn- 
dtmg finden. Die Huttenwerke, die in Zukunft 
unter schwicrigeren Vcrhiiltnissen ais bisher auf 

dem Wcltmarlde zu kiimpfen haben, finden in 
ihrem Wettbewerbskampfe dureli die Kaltg;isahlagen 

in wertvollster Weise Unterstiitzung. Durch die 

Anwendung des Kaltgases ermilBigen sich in vielen 
Fiillen dic Ausgaben fiir die Wiirmeerzeugung ganz 

wesentlieh.
.Mit vorstehcnden Ausfiihruiigen sollto der Bc- 

wcis erbraeht werden, daB der schletmigste Ausbau 
bestehender Nebcnerzeugnisse-Gewinnungsanlagen so

wie der Bau neuer Anlagen von hochstem Interesse 
fiir den Staat wie fiir die Industrie ist, und daB, so- 

lange Kohle direkt verfeuert wird, imgeheure Schatze 
der Volks wirtschaft yerloren gehen.

Wenn auch mańche unangeneltme’ Erfahrungen 
jedem Einzelnen, der sich mit der Ausfiihrung von 
Nebenerzeugnisse - Gewirinungsanlagen beschiiftigt, 

nicht erspart bleiben werden, da bei aller Einfach- 

heit der Vorgiinge noch recht viele Erfahrungen zu 
sammeln sind, so ist doch zu hoffen und zu wUnschen, 
daB die berufenen Fachkreise Deutschlands sich mit 

vollcr Tatkraft der neuen Aufgabe widmen. Die 
.Erfolge werden nicht ausbleiben.

Mogę deutsches Wissen und Konnen, deutsche 
Arbeit dazu beitragen, daB auch auf diesem Gebiete 

Deutschland an der Spitze der technischen Welt 
marschiert zum Segen unseres Vaterlandes.

*

Zusanimenfassung:

Es werden bcsprochen: die Preise und die Ąus- 

beute an Nebenerzeugnissen bei Yergasung von: 
Steinkohlen, Braunkohlenbriketts, Mischung yon 

Steinkohlcn mit Braunkohlenbriketts.

‘ ) Dio Klaiumerwerte der Zahlentafel 10 eutsprechen 
den Resultaten der neuesten Untersuchungen.

2) In  Zahlentafel 2 wurde Mischung der nichtyiskosen 
Oele mit den Phenolen ais Phenolól bezeichnet.
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Sodann wird die Wirtsehaftlichkeit der Gas- 

c.rzeugungsanlagc bei Gcwinmmg der Nebenerzeug- 
nisse nachgewiesen, und zwar bei Yerwendung 
der erzeugten Gase zu Heizzwecken und Kraft- 

zweeken.

Die Anwendungsmoglichkeit der in den Gas- 
;mlagen erzeugten Gase und Oele wird an Beispielen 
vorgefuhrt. Auf die groBe Bedeutung der Auf stellung' 
von Kebenerzeugnisse-Gewinnungsaulagen, insbeson
dere fiir dic GroBindustrie, wird hingewiesen.

Das Betriebsrategesetz.

I jas Betriebsrategesetz ist im Reichsgesetzblatt 
Nr. 26, dic Wahlordnung im Rciehsanzeiger 

vom 11. Februar 1920 veroffentlicht worden1). 

Damit ist das Betriebsrategesetz in Kraft getreten. 
Ein Zeitabschnilt neuer, unabsehbarer Schwierig
keiten beginnt. In dreivierteljahriger Beratung ist eine 

Arbeitsordnung fiir die gesamte Volkswirtschaft 

festgelegt worden, auf deren Gestaltung die Unter- 
nehinerseliaft in Industrie, Handel und Landwirt- 
schaft keinen wesentlichen.EinfluB ausztiiiben ver- 

mocht hat. Schon die Beratung der Refcrenten- 
entwiirfe im Reichsarbeitsmiiiisterium hat gezeigt, 
daB die Auffassung der Yertreter des Wirtschafts- 

lebens unvereinbar war mit der des parlamentarischen 
Ministcrs. Dic Vcrtreter des Reichsveibandes der 

Deutschen Industrie, der Yereinigung der Deut- 

sclien Arbeitgebcrverbande, des Zentralyerbandes des 
deutscheu GrOBliafflels, der Hauptgemeinschaft des 
deutschen Einzclhandels, des Zentralverbandes des 
deutschen Bank- und Bankiergewerbes haben in der 

Sitzung des Ausschusses im Reiclisarbeitsministerium 
am 11. Juli 1919 folgende Erklarung abgcgeben: 

„Die Arbeitgebermitglieder der Kommission 

zur Beratung des-Gesetzentwurfes iiber Betriebs- 
rate haben nach Priifung der zweiten Fassung die 
Ueberzeugung gewonnen, daB die in den ‘friihercn 
Beratungen von ihnen herroigehobenen und be- 

grundeten schweren Bedenken so gut wie gar nicht 
beriieksichtigt worden sind. Im Gegenteil enthalt 
die zweite Fassung mehrere Aenderungen, die die 
Durchfuhrung dieses Gesctzes nur noch mehr 
erschwcren werden.

Die genannten Kommissionsmitgliedcr sind 
der Ueberzeugung, daB dieser Gesetzentwurf, 

weleher die Wunschc der Arbeitnchmer auf Sicher- 
stellung ihrer Interessen und ihrer Mitwirkung an 
der Ilebung der Produktion in den Betrieben ver- 

wirklichen sollte, um dadureh die Arbeitslust zu 
heben und den augenblicklichen niedrigen Stand 

- der produktiven Leistungen der Betriebe wieder 

auf eine normale Hohe zu bringen, in der vor- 
lie-genden Fassung das eistrebte Ziel nicht er
reichen, sondern im Gegenteil die Bcunruhigung 

und die Kampfe in den Betrieben noch weiter 
vermehren wird.

Die Arbeitgebermitglieder der Kommission be- 
dauern, unter diesen Umstanden eine Verant- 
wortung fiir den Inhalt des so gefaBten Entwurfs 
ihreiseits nicht iibernehmen zu konnen. und

5) Vgl. ,St. u. E . 102(1. 19. Febr.. 272.

miissen sich die Stellungnahme zu der deni- 

niłchstigen Vorlage an die Nationalversanimlung 
nach jeder Richtung vorbehalten.“

Auch wahrend der Beratung des Gesetzentwurfes 

in der Nationalversammlung ist dic Stimme der 
Unternehmerschaft nicht gehort worden. Dement- 
sprechend ist ein Gesetz, wie es in § 1 heiBt, „zur 

Wahrnehmung dergemeinsam wirtsehaftlichen Inter

essen der Arbeitnchmer (Arbeiter und Anges tell ten) 
dem Arbeitgcber gegeniiber" zustande gekommen. 
Zu den gewerkschaftlichen Sicherangen. die der 

Handarbeiterschaft in umfangreichem MaBe zur 
Yerfiigung stelien, tritt nunmehr ein Sicherungs- 
gesetz von 105 Paragraplien gegeniiber den Unter- 
nehmem und Betriebsleitern. Die Aufgabe der 
Betricbsleitung wird dadureh in verhiingnisvoIler 

Weise erschwert. Es kann keiu Zweifel daran be- 

stehen, daB die dureh das Betriebsrategesetz ge- 
schaffenen Korperschaftcn innerhalb der Betriebe 

alle Begriffe von Ueber- und Unterordnung ver- 
wirren weiden.

In einem GroBbetriebe sind folgende Ver- 
tretungen der Arbeiter- und Angestclltenschaft 
moglich:

1. Ein Gesamtbetriebsrat (§ 50), neben dem die 
einzelnen Betriebsriite bestehen bleiben, oder 

ein gemeinsamer Betriebsrat (§ 51), der an die 
Stelle der einzelnen Betriebsriite tritt.

2. Einzelbetriebsrśite (§1).

3. Ein Arbeiter- und Angestelltenrat (§ 6) fiir 
jeden einzelnen Betriebsrat.

4. Betriebsausschiisse(§ 27) ais ArbeitsausschuB 
des Betriebsrates.

5. Betriebsversammlungen (§§ 45 bis 49).

Geht man von den Erfahrungen parlamentarischer 
KCrpersehaften aus, so kann man sich kieht vor- 
stellen, in weleher gefahrlichen Weise Kiite und z\us- 

scliusse durcheinander aibeiten werden. Die Betriebs- 

leitung wird da eine besóndere Probe ihrer Geschick- 
lichkeit abzulegen liaben, um den Betrieb vor dauern- 
den Stijrangen zu bewaliren. Dies um so mehr, ais 
das Gesetz bestrebt ist, den SchlichtungsausschuB 

zur ausschlaggebenden Stelle fiir alle Ar- 

beitsstreitigkeiten zu machen. Der Schlichtungs
ausschuB ist der rettende Engel im Betriebsrategesetz. 
Ueberall wo sich Schwierigkeiten ergeben, greift 
der SchliditungsausschuB ein: § 28: Vertretung des 

Betriebsrates gegeniiber dem SchlichtungsausschuB, 
§ 29: Anrufung des Schlichtungsausschusses, § 41: 
Auflosung des Betriebsrates durch den tSchlichtungs-
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ausschuB, § 52: Antrag iiber die Einrichtung gemein- 
samer Betriebsrate, § 75: Vereinbarang von. Dienst- 

vorschriften, § 78: DUrchfiihrung von Schieds- 
spruclien, § 80: Vereinbamng von Arbeitsordnungen, 
§ 81: Scliiedssprucho iiber Einstellungen, §§ 82 

bis 86: Einspruch gegen Einstellungen und Kiindi- 
gungen, § 87: Entschadigungspflicht, § 97: Kiindi- 

gung eines Betriebsratsmitgliedes. Uebcrall ist der 
Ausweg gefunden: „In Streitiallen entsclieidet der 

SchlichtungsausschuB.11 Das ist der Weisheit letzter 
Schlali. Das bedeutet aber in der rauhen Wirldich- 
keit, daB der Betriebsleitung die Entscheidung iiber 

dio Arbcitsverhiiltnissc des oigencn Betriebes ge
nommen wird; denn tatsachlich werden die meisten 

Streitfalle zwischen Betriebsleitung und Betriebsrat 

niclit beigelegt werden. Der Betriebsrat wird gerade 
daran seine Macbt nach auBen zeigen wollen, daB 

er dic Streitfiillc der Entscheidung der Betriebs
leitung entzieht und vor den SchlichtungsausschuB 

bringt. Der SchlichtungsausschuB verdrangt 
die Betriebsleitung! Damit wird die Verant- 
wortlichkeit und die Persónlichkeit des Unternelnners 
in erhćblichem MaBe zugunsten einer anonymen 
Spruchbehorde ausgcschaltet. Zwar heiBt es in § 69: 
„Ein Eingriff in die Betriebsleitung durch sclb- 
stiindigc Anordnungen steht dcm Betriebsrat nicht 
zu“, aber schon dic Mitwirkung des Arbeiter- und 
Angestelltenrates bei der Einstellung und Entlassung 

(§§ 74, 78,8, 81 bis 90) wird eine uncrsehopfliehe 
Ouelle von Streitigkeiten bilden.

Ein Blick iiber dic Befugnisse <des Arbeiter- und 

Angestelltenrates (§ 78) und des Bctricbsrates (§ 66) 

zeigt, daB fiir eine Bcschiiftigung der Betriebsleitung 
und des Schlichtungsausschusses mit dem Betriebsrat 

hinreichend gesorgt ist.

§ 66.
Der Betriebsrat hat die Aufgabe:

1. in Betrieben piit wirtschaftlichen Zwecken die 
Betriebsleitung durch Bat zu unterstiitzen, um 

dadurch mit ihr fiir einen moglichst hohen Stand 

und fiir moglichste Wirtschaftlichkeit der Be- 
triebsleistungen zu sorgen;

2. in Betrieben mit wirtschaftlichen Zwecken an 
der Einfiihrung neuer Arbeitsmethoden fordernd 
mitzuasbeiten;

3. den Betrieb vor Erschiitterungen zu bewahren, 

insbesondere vorbehaltlich der Befugnisse der 
wirtschaftlichen Vercinigungen der Arbeiter und 
Angestellten (§ 8), bei Streitigkeiten des Bctriebs

rate, der Arbeitnehmerschaft, einer Gruppe oder 
eines ihrer Teile mit dem Arbeitgeber, wenn durch 
Yerhandlungeu keine Einigung zu crzielen ist, 
den SchlichtungsausschuB oder eino ycreinbarte 
Einigungs- oder Schiedsstelle anzurufen;

4. darubor zu wachen, daB dio in Angelegenheiten 
des gesamten Betriebs von den Beteiligten aner- 

kanuten Schiedsspriiche eines Sclilichtu.ngsaus- 
schusses oder einer vercinbarten Einigungs- oder 

Schiedsstelle durchgefiihrt werden;

5. fiir die Arbeitnelimer gemeinsame Dienstvor- 
scliriften und A6nderungen derselben im Bahmcn 

der geltcnden Tarifvertrage nach MaBgabe des 
§ 75 mit dem Arbeitgeber zu vercinbaren;

6. das Einvernehmen innerhalb der Arbeitnehmer
schaft sowie zwischen ihr und dem Arbeitgeber 

zu fordern und fiir Wahrung der Vcreinigungs- 
freiheit der Arbeitnehmerschaft einzutreten;

7. Beschwerden des Arbeiter- und Angestelltenrats 

entgegenzunehmen und auf ihre Abstellung in 
gemeinsamer Vcrhandlung mit dem Arbeitgeber 
hinzu wirken;

8. auf die Bekśimpfung der Unfall- und Gesundhcite- 
gefahren im Betriebe zu achten, die Gewcrbe- 

aufsiclitsbeamtcn und die sonstigen in Betracht 
kommenden Stellen bei dieser Bekiimpfung durch

■ Anregungen, Beratung und Auskunft zu unter- 

stutzen sowie auf dic Durehfiihrung der gewcrbc- 
polizeilichen Bestinunungen und der Unfallver- 
h ii tungsvorschriften hinzuwirken;

9. an der Verwaltung von Pensionskassfen und Werks- 

wohnungen sowie sonstiger Betriebswohlfahrts- 
einriehtungen mitzuwirken; bei letzteren jedoch 

nur, sofern nicht bestehende, fiir die Verwaltung 
maBgebende Satzungen der bestehende Ver- 
fiigungen von Todes wegen entgegenstchen oder 

eine anderweitige Vertretung' der Arbeitnelimer 
vorsehen.

§ 78.

Der Arbeiterrat und der Angestelltenrat oder, wo
ein solcher nicht besteht, der Betriebsrat hat die

Aufgabe,

1. dariiber zu wachen, daB in dem Betriebe die zu
gunsten der Arbeitnelimer gegebenen gesetzlicheii 
Vorschriften und die maBgebenden Tarifyertrage 
sowie die von den Beteiligten anerkannten Schieds- 
spriiche eines Schlichtungsausschusses oder einer 
ycreinbarten Einigungs- oder Schiedsstelle durch- 

gefiihrt werden;
2. soweit eine tarifvertraglichc Regelung nicht be

steht. im Benehmen mit den beteiligten wirtschaft
lichen Vereinigungen der Arbeitnelimer bei der 

Regelung der Lohne und sonstigen Arbeitsverhillt- 
nisse mitzuwirken, namentlidr auch

bei der Festsetzung der Akkord- und Stiick- 

lohnsatze oder der fiir ihre Festsetzung maB

gebenden Grundsatze, 
bei der Einfiihrung neuer Lolmungsmethoden, 
bei der Festsetzung der Arbcitszcit, insbesondere 

bei Yerlangerungen und Verkiiizungen der regol- 

mafiigen Arbcitszeit, 
bei der Regelung des Uilaubs der Arbeitnelimer 

und
bei Erledigung von Bcschwcrdcn iiber dic Aus- 

bildung und BehandliingderLehrlinge im Betriebo;
3. die Arbcitsordnung oder sonstige Dienstvorschrif- 

ten fur eine Gruppe der Arbeitnelimer im Rahmen 
der geltenden Tarifyertrage nach MaBgaLe des 

§ 80 mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren;
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4. Beschwei'den zu imtcrsuelien und auf ihre Ab- 
stellung in gemeinsamer Yerhandmng mit dem 

Arbeitgeber hinzuwirken;

5. in Streitfallen den SehlichtungsausschuB oder eine 
vereinbarte Einigungs- oder Schiedstelle anzu- 
rufen, wenn der Betriebsrat die Anrufung ablehnt;

6. auf die Bekampfung der Unfall- und Gesundheits- 
gefahren seiner Gruppe im Betriebe zu achten, dic 
Gewcrbeaufsichtsbcamten und die sonstigen in 
Betraeht kommenden Stellen bei dieser Bekiimp- 

Jung durch Anregungen, Beratung und Auskunft 
zu unterstiitzen sowie auf die Durchfiihrung 
der gewcrbepolizeiliehen Bestinmmngen und der 
UnfallyerhutungsYorsehriftcn hinzuwirken;

7. bei Kriegs- und Unfallbeschadigten fiir eine ihren 
Kraften und Fiihigkciten entsprechendc Beschafti- 
gung durch Bat, Anregung, Sehutz und Ver- 

mittlung bei dcm Arbeitgeber und den Mit-' 
arbeitnehmern tunlichst Sorge zu tragen;

$. soweit eine tarifvertragliehe Begelung nicht be

steht, nach MaBgabe der § 81 bis 83 mit dem 
Arbeitgeber Richtlinien iiber die Einstellung yon 
Arbeitnehmern der Gruppe in den Betrieb zu ver- 
einbaren;

9. nach MaBgabe der §§ 84 bis 90 bei Entlassungen . 
yon Arbeitnehmern der Gruppe mitzuwirken. 

Daraus ergibt sich, eine wie groBe Bedeutung die 

Neuordnung des Schlichtungswesens hat. Dic Re- 
:gierung hat dariiber zwar schon s'eit langem einen 
Gesetzentwurf angckiindigt, aber aus einer merk- 
wiirdigen, sonst nicht bemcrkbaren Unbeholfenheit 

heraus ist dic Yorlage nicht gleichzeitig mit dem 
Betriebsrategesctzentwurf eingebracht worden. Dic 

weitgehende Inanspruchnahme des Schlich- 
tungsausschusses aber hatte Veranlassung 
feben sollen, gleichzeitig die Neuordnung 
■des Schlichtungswesens durchzufiihren. Der 
Verordnung iiber den vorbereitenden Reichswirt

schaftsrat entsprechend soli diese Aufgabe allerdings 
■dem vorbereitenden Reichswirtschaftsrat obliegen. 

Es hatte sich also aus einer gleichzeitigen Einbringung 
•des Betriebsrategesetzes und des Schlichtungsgesetzes 

die Notwendigkeit ergeben, beide Vorlagen vor den 
Yorbereitenden Reichswirtschaftsrat zu bringen. Auf 
das TJrteil des letzteren iiber das Betriebsrategesetz 

hat die Regierung abeT ansclieinend keinen Wert 
gelegt. Deslialb ist die gleichzeitige Einbringung der 
zusammengehorigen Gesetze unterblieben. Weiter- 
hin hatte auch dic Erneucrung des Arbeitsrechts, 

■das in einem eigenen Gesetzbuch zusammengefafit 

werden soli, so weit durchgefiihrt werden mussen, daB 
SchłichtungsausscliuB und Betricbsleitung an der 
lland des Kollektiwertragsrcchts die Stellung des 

Betriebsiates zum Tarifvertrag festlegen konnen. 
Es werden sich geiade iiber die Geltung der Tarif- 

vertrage derin einem Betriebe in der Minderheit 
blcibenden Arbeiterorganisationen scharfe Iiampfe 
■eigeben. Es fehlt dem Betriebsrategesetz also noch 
<ler Oberbau des Schlichtungswesens und des Taiif-

vertiagsrcchts, dereń Ausgestaltung das Betriebs- 
riitcgesetz maBgebend beeinflussen wiirde.

Die Umuhe, die der Betriebsrat, Arbeiter- und 
Angestelltenrat in den Betrieb hineintragen w’erden, 

wird noch ycrstiirkt durcłi die im Betriebsrategesetz 
vorgcsehcne Betnebsversammlung. Der demo- 

kratische Grundgedauke des Gesetzes wird damit 
auf die Spftze getrieben. Die betreffęnden Para- 

graphen sind ein Spott auf den Gesetzgeber.
§ 45. Dic Betriebsversammlung besteht aus 

den Arbeitnehmern des Bctriebs.
Kann nach der Natur oder der GroBe des Be- 

triebs eine gleichzeitige Yersammlung aller Arbeit- 
nehmer nicht stattfinden, so hat die Abhaltung der 
Betriebsversaimnlung in Teilyersammlungen zu er
folgen.

Es weiden also alle Arbeitnelimer bis zum jtingsten 
Lehrling, nicht mu- die Wahlberechtigten, zu den 

Bctriebsveisanun]ungen herangezogen. Der Gesetz

geber iibergeht die Eifahrungen, tlie mit den Massen- 
yersanimlungen in dem letzten Jahr gemacht worden 

sind. Die frommen Wiinsche, die er in § 48 ausspricht, 
kennzeichnen seine Harmlosigkeit.

§ 48: Die Betriebsversammlung kann Wiinsche 

und Antriige an den Betriebsrat richten. Sie darf 
nur iiber Angelegenheiten verliandeln, die zu 

iluern Geschaftskreis gehoicn.
Nicht genug mit den Parteivrersammlungen — 

jetzt wird eine Betriebsversanunlimg die andere 
jagen. DaB die Betriebsversammlung grundsatzlich 

auBerhalb der Arbeitszeit stattfinden soli (§ 46), ist 
ein letztes Zugestiindnis an die altc Ordnung.

Die Agitation wird also im  Betriebe ge- 
sctzlich eingefiihrt. Dic Betriebsversammlung 

eroffnet der Yerhetzung ungealinte Miiglichkeiten. 
Aber schon das Hineintragen des Wahlgedankens 
in den Betrieb hat unabsehbarc Folgen. Die leidige 

Geschichte des Parlamentarismus wird heute kiinst- 
lich im Betriebe wiederholt. Der Betrieb wird poli- 

tisiert, man wird Wahlreden zum Fenster hinaus 
halten. Die Mitglieder des alten Betriebsrates werden 
ihre Wettbewerber belcampfen. Heftige Partci- 

kiimpfe werden ausgefochten werden. Die Mitglieder 
der Betriebsrate werden ihre Unentbehrlichkeit da
durch beweisen, daB sie sich eine immer grofiere 
Machtstellung gegeniiber der Betriebsleitung zu 

verschaffen versuchen. Es ist vielleicht nur noch 

eine Frage der Zeit, daB die Betriebsrate sich selbst 
mit der Betriebsleitung venvechseln. Diese Gefahr 

ware durch die Vorschlage der Rechlsparteien, die 

Betriebsrate ais Organe der Arbeitsgemein- 
schaft auszugestalten, vermieden worden. Man 
hatte den im Betriebe vertretcnen Arbeiter- und 
Angestelltenorganisationen das Recht gegeben, ihrem 

Starkeverhaltnis entsprechend Yertreter zu be- 
nennen, aus denen der Betriebsrat zusammengesetzt. 
wurden ware. Auf diese Weise ware der Zusammen- 
liang mit den Gewerkschaften und den Arbeits- 
gemeinschaften hergestellt und die groBe Anfregung. 
der Bctriebsagitation vermieden worden. DaB diesę
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Mfiglichkeit erkannt wurde, beweisen §§ 31 und 47. 

§ 31 bestimmt:
Auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder des 
Betriebsrates ist je ein Beauftragter der im 
Betriebsrat vertretenen wirtschaftlichen 
Vereinigungen der Arbeitnehmer zu den 

Sitzungen mit beratender Stimme zuzuziehen. 
§ 47: An den Betriebsversammlungen kann je ein 

Beauftragter der im  Betriebe vertretenen wirt- 

schaftlichen Vercinigungen der Arbeitneh
mer m it beratender Stimme teilnehmen. 
Leider haben sieh die Gewerkschaften selbst nicht 

stark genug gefiihlt, sieh gegen den Stimmzettel- 
walin zu erklaren und ihren organisatorischen Grund- 
gedanken bis in den Betrieb hinein durchzufiihren. 

Die Folgę wird sein, daB sie eine Zeit sch w erster 
Kampfe um ihren eigenen Bestand vor sieh haben. 
Vielleiehtgelingtesspiiter, auch den Wahlkampf 
aus dem Betrieb auszuschalten, indem man 
auf Grund des § 62 besóndere A bm achungen  

m it den Gewel-kschaften t r i f f t .
§ 62: Ein Betriebsrat ist nicht zu errichten oder 

hort zu bestehen auf, wenn seiner Errichtung oder 
seiner Tatigkeit nach der Natur des Betriebs be- 
sonderc Schwierigkeiten entgegenstehen und auf 
Grund eines fiir allgemein verbindlich 
erklarten Tarifvertrags eine andere Ver- 

tretung der Arbeitnehmer des Betriebs 
besteht oder errichtet wird. Diese Ver- 
tretung hat die in diesem Gesetze dem Betriebsrat 
iibertragenen Aufgaben und Befugnisse.
Sobald die Gewerkschaften die innere Um- 

stellung, die sie mehr ais'bisher zum Vertreter 
der Betriebe macht, vollzogen haben, wird sieh 
hier die Moglichkeit bieten, zu einer einfacheren 
urid saclilicheren Vertretung der Arbeitnehmer im 
Betriebe zu gelangen. Vorlaufig aber tut man gut, 

sieli auf einen langwierigen Kampf der Betriebs- 
r&te gegen die Gewerkschaften, soweit sie 
der Arbeitsgemeinschaft mit dem Untcrnehmer ge- 

neigt sind, Yorzubereiten. ' Es wird wenig niitzen, 

daB man in § 37 bestimmt hat, daB „die Erhebung 
und Leistung von Beitragen der Arbeitnehmer fiir 
irgendwelche Zwecke der Betriebsvertretungen un- 
zulassig ist“. Kommunisten und radikale Sozialisten 
stellen ihnen die nOtigen Mittel. gem zur Verfiigung, 

wenn sie damit die Minen der Betriebsriite springen 
lassen konnen.

Sind die W i r k u n g  en, die Arbeiter- und xVnge- 

stelltenrate oder Betriebsrate auf das Arbeitsverlialt- 
nis austiben werden, sehr bedenklich, so kann ihr 

Bestreben, „die Betriebsleitung durch Rat zu 

unterstiitzen, um dadurch mit ihnen fiir einen 
moglichst hohen Stand und fiir moglichste Wirt- 

schaftlichkeit der Betriebsleistungen zu sorgen (§ 661), 
noch verhangnisvóller werden; denn diese Bestim

mung bedeutet dio angemaBte Herrschaft dor 
Handarbeit iiber die Kopfarbeit. Einfuhrung 

neuer Arbeitsmethoden (§ 66 II) sind eine sehr 
schwierige technisehe und kaufmannische Aufgabe.

40. Jah rg , Nr. 12.

Unbefugte Eingriffe konnen nur Unheil anrichten. 

Die Ratschlage des Betriebsrates werden sehr vieP 
Aehnlichkeit mit radikalen Forderungen haben. 

Dasselbe gilt in noch gróBerem Umfange von der 
M itw irkung der Betriebsrate im Aufsichts- 
rat. Der eigentliche Sinn des Aufsichtsrates, das 
Mittel zu sein, mit dessen Hilfe die feinen Zusammen- 
hiinge der Interessengemeinschaften und Beteili
gungen durchgefiihrt werden, wird dadurch schwer 

beeintrachtigt.
§ 70: In Unternehmungen, fur die ein Aufsichtsiat 

besteht nnd nicht auf Grund anderer Gesetze eine 

gleichartige Vertretung der Arbeitnehmer im 
Aufsiclitsrate vorgesehen ist, werden nach MaB- 
gabe eines besonderen liieriiber zu erlassenden 

Gesetzes ein oder zwei Betriebsratsmitglieder. in 

den Aufsichtsrat entsandt, um dio Interessen und 
Forderungen der Arbeitnehmer sowie dereń An- 
sichten und Wiinsche hinsichtlich der Organisation 

des Betriebs zu vertreten. Die Yertreter haben in 
allen Sitzungen des Aufsicbtsrats Sitz und Stimme, 
erhalten jedoch keine andere Vergiitung ais eine 
Aufwandsentschiidigung. Sie sind yerpflichtet, 

iiber die ihnen gemachten vertraulichen Angaben 
Stillschweigen zu bewahren.
Hier ist aus der Sucht heraus, die Faden der 

kapitalistischen Beziehungen aufzudecken, die Ge- 

fahr der Durclibrechung des Geschaftsgeheimnisses 
leichten Herzens in den Kauf genommen.

Was man sieh in den Kreisen der Gesetzgeber 
davon verspricht, geht <ius einer AeuBenmg des 

,,Vorwarts“ hervor, der von der Aufdeckung des 
Geschaftsgeheimnisses den stiirksten AnstoB zur 

Sozialisierung erwartet. Diesem Gedanken steht. 
auch das Reichswirtsehaftsamt a seheinend nicht 

fern, wie versehiedere Anzeichen beweisen.
Auch der in § 71 geforderte vierteljiihrliche 

Bericlit, die Vorlage der Lohnbiicher, die Bericht- 

erstattung iiber alle „die Arbeitnehmer beriihrąnden 
Betriebsvorgange“, die Erlautenmg der Betriebs- 
bilanz und der Betriebsgewinn- und Yerlustrechnung 
fur das verflossene G*eschaftsjahr (§ 72) —  alle diese 

Bestimmungen sind geeignet, das Geschaftsgeheimnis 
zu. durchbrechen, insbesondere dann, wenn eine 
radikale Rechtsprecliung sieh des § 99 annimmt, der 
dem Arbeitgeber folgendes in Aussicht stellt:

§ 99. Arbeitgeber oder ihre Vertreter, die der Vor- 
schrift des § 95, auch soweit się im § 98 fiir anwend- 
bar erklart ist, vorsatzlich zuwiderhandeln, werden 

mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark oder mit 

Haft bestraft.
'  Die gleiche Strafe trifft Arbeitgeber oder ihre 
Vertreter, die den Vorschriften des § 23 Abs. 2 
und 3 vorsatzlich zuwiderhandeln.

Ebenso werden Arbeitgeber oder ihre Yer
treter bestraft, die es vorsatzlich unterlassen, der 
Betriebsvertretung gemiiB den §§ 71, 72 Auf
schluB zu geben, Bericht zu erstatten, die Lohn- 
biicher, die zur Durchfiihrung von bestehenden 
Tarifvertragen erforderlichen TJnterlagen, die Bilanz

Dat Betriebsrategeeelz. -
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odwr die Gewinn- und Verlustrechnung vorzulegen 
oder zu erlautem, oder die diesen Verpflichtungen 

yorsiitzlich nicht rechtzeitig nacbkommen.

Wer unter Verletzung der ihm nach den §§ 71,72 
obliegenden Pflichten zum Zwecke der Tauschung 

und in der Absicht, den Arbeitnehmern Schaden 
zuzufiigen, in den Darstellungen, Berichten und 

und TJebersichten iiber den Vermogensstand des 
Untemehmens bestimmte falsche Tatsachen angibt 
oder bestimmte richtige Tatsachen unterdriickt., 

wird mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit 
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit 

einer dieser Strafen bestraft.

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag der 
Betriebsvertretung ein. Die Zuriicknahme des 

Antrages ist zuliissig.

Alle Bestimmungen des Betriebsriitegesetzes sind 

zweisclineidig. Das Gesetz sollte den Sozialismus 
und die Demokratie „verankcrn“. Dcmentsprechend 
bietet es keine Gewahr fiir eine Kraftigung der Privat- 

wirtschaft, dereń Unternehmungsgeist allein uns aiis 
der jetzigen Notlageretten kann. Vielmelir sind alle 

Handhaben geboten, um die W irtsehaft m it 
Hilfe der Betriebsrate auseinanderzu-

sprengen. Diese Wirkungen haben die Betriebsriite 
in RuBland gehabt. Die „Moskowskaja Shisn“ 
brachte kiirzlich eine Meldung, daB die Sowjet- 
regierung die AuflSsung der Arbeiterriite in ganz 
RuBland verfiigt habe, da sie sich nicht bewahrt 
hatten. Aus Helsingfors wird am 12. Februar 1920 
gemeldet, daB die amtliche Sowjetzeitung „Is- 

westija" folgenden ErlaB veroffentlieht hat: „Die 
Fabriksrate und die Komitees der Arbeiter- 
vertreter, die zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung in den Industriezentren geschaf- 
fen wurden, erweisen sich, entgegen ihrer 
Bestimmung* ais die TJrsache groBer Schśi- 

den. Sie haben zur Demoralisiorung der 
Arbeiterschaft und zur volligen Zerstorung 

der Fabrikseinrichtungen gefiihrt. Ange- 
sichts dieser Umstiinde ist die Regierung 
gezwungen, die Arbeiterriite aufzulosen.'1

Wenn es in Deutschland gelingt, trotz des Be

triebsriitegesetzes zur Ruhc und Arbeit, zur Arbeits- 
gemeinscliaft auch im Betriebe zu .kommen, so haben 
Unternehmer und Betriebsleiter aufs neue eine. 
gliinzende Probe ihrer Befiihigung erbracht. Welchen 
Weg wir in den niichsten Monaten gehen werden, 

wissen wir nicht.

Umschau.
H a r te u n te rs u c h u n g e n  a n  S ta u c h k S ip e m .

Dio vorubergehendo oder dauerndo Formandcrung, 
die jeder Korper bei einer Beanspruchung auf Druok er- 
fahrt, bedingt es, daB dieser Druck nicht allsoitig aus- 
geubt worden kann, sondom nur auf einzolno Stellen des 
Korpers erfolgt. Dieso boTorzugten Punkto werden im 
allgemeinen infolge der konstruktiven Anordnuhg dor 
jotzt hierzu gebrauchlichen Maschinen zwei gegenoinander 
stohondo Fliichen sein; von diesen Angriffsflaohen ans 
wird sich der Druck nach dom Innern dos Korpers fort- 
pflanzen und teilweise uboreinander lagom, die Wirkung 
der Stauchung wird sich summieren. Es steht hiemach 
zu erwarten, daB nach der Mitte zu die groBten Einflusse 
Yorhanden sind. Neben dor Form-, Warme- und GefOge- 
anderung des Materials hat der Stauchyersuch, der im 
wesentlichen einer Kaltbehandlung entsprieht, bedeutendo 
Harteanderungen zur Folgę. Wird die Harteyerteilung 
in ycrschiedenen Schichten des Probekorpers bestimmt, 
so ergibt sich daraus zugleich oine Beurteilung der vor- 
stehenden Ueberlegungen.

Die Probekorper bestanden aus blank gezogonem 
Eisen und wurden in der Langsrichtung entnommen. 
Die Lange eines jeden Korpers betrug 15 mm, der Durch- 
messer 11,28 mm (Querschnitt 100 mm2). Die Liingen- 
raeśsungen erfolgten durch eine Mikromcterschmube. Die 
chemische Untersuchung wies 0,14 %  C, 0,03 %  Si,
0,29 %  Mn, 0,02 %  P, 0,02 %  S und weniger ais 0,01 %  Cu 
auf.

Dio Stauchung der Probekorper wurde mit einer auf 
Druck umgebauten ZerreiOmaschine von Pohlmeyer aus
gefuhrt. Ein Nadelventil gestattet dio Feinregulierung 
des Maschinenganges. Es wurden daher zwei Versuchs- 
reihen m it yerschiedener Geschwindigkeit durchgeiuhrt, 
um zugleich einen etwaigen EinfluB der Stauchge- 
schwindigkeit feststellen zu konnen; der Gang der Maschino 
betrug bei der ersten Reihe 10 mm in 30 sek, bei der 
zweiten 10 mm in 150 sek. Zu jeder Versuchsreiho ge- 
horten sechs Probekorper, dio fur die einzelnen Belastungs- 
stufen von 0, 3, 6, 9, 12 und 15 t  bestimmt waren. Dio 
Beanspruchung noch weiter zu treiben, erschien unzweck-

maflig, da die Probekorper bei oinem Druck yon 15 t  Schon 
so weit deformiert waren, daB ein Teil dor ursprunglichen 
Seitenkanten bereits in dio Stauchflachen uborging, und 
auch die Korper selbst fast bis zur Halfte ihrer Ausgangs- 
l&nge zusammengestaucht waren. (Interpolierter Wert 
fur eino Zusammendruckung auf dio Halfte der Lange ist
16,3 t.)

Die Hartebestimmungen wurden durch dio Kugel- 
druckprobe ausgefuhrt. Der Durchmesser der Druckkugel 
betrug 5 mm, die Bclastung 250 kg, die Druckdaucr 
20 sek. Dio Ablesung der Eindrucke geschah durch oin 
ZeiBsches MeBmikroskop anf l /100 ram, bei dem das 
Mittel der Ablesung von zwei zueinander senkrechten, 
Durchmessem don mittieren Durchmesser des Eindruckes 
ergibt. Da sich je nach der Definition der Hartozahl ais 
Quotient aus Belastung und Eindruckkalotto oder Ein- 
druekkreis verschiedene Worto ergeben, so ist von eine r 
Angabę der Hartozahlen abgesehen und in den nach- 
stohendon Ausfiihrungen lodiglich der gemessone Durch- 
messer angegeben worden. Dio beigogebone Zahlentafel l 
gestattet die Urawertung der gemachten Angabon in dio 
entsprechenden Hartozahlen.

Die Lage der funf Druckpunkte auf jeder unter- 
suchton Schichtflacho war derartig, daB ein Druck in der 
Mitte der Flachę ausgefuhrt wurde, wahrend die anderen 
vier auf zwei zueinander sonkrcchten Durchmessem in 

-gleichem Abstande von dem Mittelpunkte lagen. Im  
Verlaufe des ganzen Versuches hat sich zwischen dem aus 
den yier auBorsn Druckpunkten gebildeten Mittel und dem 
in der Mitte gelegenen Punkto kein regelmaBiger Harto- 
unterschied gezeigt, so daB das Mittel aus den funf Druck
punkten fiir dio’ Hartebourteilung der untorsuchten 
Schichtflache m&Bgebend sein konnte. Dioser TJmstand 
wurde auch durch einen Sonderversuch bestatigt, bei dera. 
ein Probekorper von demselben .Materia! m it 30 t gestaucht 
worden war; die Harteyerteilung auf einer Grundflaebe 
lag hierbei, sogar fur die aus den Seitenkanten heryor- 
gegangenen Flaehenstucke, yollig gleichmiŁBig innerhalb 
der durch die Ablesungsfehler gegebenen Abweichungen.

Die Kugeldrueke wurden in der angegebenen Weise 
zunachst bei den ungestauchten Korpem an <3en Grund-
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Zahlentafel L  H a r te z a h le n  f i ir  P =  250 kg und  

e inen K u g e ld u rc h m e sse r  d =  5 ram.

Oe- 
mcssener 
Durch
messer 
in mm

Hiirtezahl Go- 
mcssencr 
Durch
messer 
in mm

Hiirtezahl

Brinell 

P/d TT 1,

Brinell

P/d TT h
P/d*

1 1 71

1,10 260 263 1,30 185 189
i 255 258 1 182 1S6
2 251 254 o 179 183
3 246 250 3 177 ISO
4 242 246 4 174 177

1,15 237 242 1,35 171 175
(i 233 238 6 169 172

7 229 233 7 166 170 1
8 225 229 8 164 167
9 ,22 i 225 9 162 165

1,20 21S 221 ! 1,40 159 163 ;

I 214 217 1 157 160 :
2 211 214 2 155 158

3 207 211 3 ’ 152 156

4 201 20 S 4 150 154

1,25 201 204 1,45 148 151

!! 197 201 G 146 149

7 ' 194 198 7 144 147

8 191 195 8 142 145 |

1,29 18S 192 1,49 140 143 !

flachen, bei den gestauchten Korpern an den AuBen- 
flachen yorgenommen; danach wurden di6 einzelnen Probe- 
kor|>or von jeder Endfliiohe aus abgedreht und zwar bei 
den mit 0, 3 und 6 t gestauchten Korpern um 3 mm, boi
9 t um 2 mm, bei 12 t um 1,5 mm und bei 15 t  um 1,4 mm. 
Hierauf wurde die Kugeldruckprobe wioderum auagefuhrt, 
wobei dio Durchmesser, auf denen dio Driicko sich be- 
fanden, gegen dio friihere Lago um 45° gedrelit worden 
waren, um jeden EinfluB der ersten Driicko zu yermeiden.

In  der gleiclien Weise wurdo danach jeder einzelne Korper 
nochmals um die bereits angegobene Lange abgedreht 

und wiederum gepruft.
Dio erhaltonen Zahlenwerto sind in der Zahlontafol 2 

zusammengestellt, welcho die Tronnung der beiden Ver- 
suehsreihen nach den yerschiedenen Geschwindigkoiten 
enthalt. AuBerdem ist auch noch die Lango jodes go- 
stauchten Probekorpers abhilngig von dor Belastung an- 
gegoben. In  dieser Zahlentafel enthalt jede ltubrik in der 
obcren Reihe das Mittel aus don auf jeder Scliiclitflache 
gemessenen funf mittleren Durclimessern, und zwar bezieht 
sich dio linkę Zahlenangabe stets auf dio zuerst abgodrehte 
und untersuchto Schicht. Zwischen den im  gleiclien Ab - 
stando yon den Endfliichen untcrsuchten SchichtfliŁohen 
ein und desselbon Probekorpers lassen sich keine ausge- 
sprochenen Unterscliiede erkennen; dio Abweichungen 
der beiden Mittel betragen 0,03 %  und weniger. Der 
darunter befindliche Wert bezeichnet das gesamto Mittel 
aus den Durchmessern der zehn Kugeldrucke.

An der Hand dieser Zahlentafel lassen sich die Ergeb- 
nisse des ganzen Yersuclies leicht erkennen.

Ein EinfluB dor Stauchgesehwindigkeit auf dio Harte 
yerhiiltnisse in den einzelnen Schicliten laBt sich in keiner 
Weise feststellon; nur auf die Liingo des gestauchteu 
Kórpers macht sich die geanderte Geschwindigkeit geltend, 
und zwar ist bei langsamem Gang der Maschine die Zu- 
sammendruckung groBer ais bei hoherer Geschwindigkeit. 
Aber in bezug auf die folgenden Betraclitungen der Harte 
kann yon der geiinderten Staucligeschwindigkeit ganz 

abgesehen werden.

Betrachtct man zunachst nur. dio Verhaltnisso an 
den Endfliichen (also im  Abstande 0 mm), so hat man die 
bereits bekannte Erscheinung, daB mit zunohmonder Be
lastung auch die Harte zunimmt. Die bedeutendsten 
Harteiinderungen seibst treten in dem Gobieto ein, iu dem 
die bleibenden Forinanderungen des Materials die elaati- 

sehen ubertreffen.

Die Zahlentafel laBt zugleich auch erkennen, daB die 
Hiirtezunahme bei wachsender Belastung in der Mitte

Zahlentafel 2. E in d ru c k d u rc h m e sse r  in  mm fu r  d ie  e in ze ln e n  B e la s tu n g s s tu fe n  u n d  yerschie-

d ensn  S ch ic h tf liic h e n .

Stau-

chung

in

1000 kg

Staucligeschwindigkeit v *» 10 mm/30 sek Stauchgeschwindigkoifc r  =» 10 mm/150 sok

desUąv- i Abstand vou den Endfl&ćhen
liinge 

des ge- Abstand vou den Endfliichen

Korpers
in mm | 0/mm o mm G ram

j Kttrpers 
in mm 0 mm

,
3 mm 0 mm

1,41 1,43 1,41 1,42 1,44 1,43 1,41 1,43 1,41 1,42 1,44 1,42

0 t 15,00 . 15,00
1.42 1,41 1,43 1,42 1,42 1,43 •

1,44 1,43 1,43 1,42 1,43 1,43 1 1,45 1,44 1,42 1,42 1,42 1,43

■ 3 t 15,00 i 14,99
1,43 1,43 1,43 ; ■ 1,44 1,42 1,43

i 1,39 1.36 1,33 1,33 1,23 1,29 1 1,39 1,37 1,32 1,32 1,29 1,26

li t 14,23 14,21
1,38 1,33 1,28 1 1,38 1,32 1,27

1.33 1,30 1,26 1,25 1,24 1,23 1,33 1,33 1,27 1,26 1,23 1,23

9 t 11,78 11,53
1,32 a) 1,28 d) 1,24 ■ 1,33 a) 1,27 d) 1,23

| 1,31 1,26 1,20 1,20 1,17 1,17 1,30 1,29 1,19 1,18 1,18 1,19

12 t 9,54 9,27

1.29 b) 1,20 e) 1,17 1,29 b) 1,19 c) 1,18

1,29 1,27 1,16 1,19 1,16 1,16 1,29 1,29 1,18 1,16 1,17 1,17

15 t 8,00 ; 7,36

1,28 o) 1,18 f) 1,16 ' 1,29 c) 1,17 f) 1,17

Be- i Abstand be Abstand be Abstand be Abstand bo-

merk. tragt tragt -- T- tragt tragt

a =  2 mm d =  4 mm a =  2 mm d =  4 mm
i b =  1,6 „ e == 3,2 „ b =  1,6 „ 1 e =  3,2 „

! \ c =  1,4 ., f =  2.S „ I c =  1,4 „ j f =  2,s „  ;
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groBer ist ais an den AuBonflachon. Um diese Verhaltnisse 
noch klarer zum Ausdruck zu bringen, wurde dio Dar- 
stellung der Abb. 1 gewiihlt.

In  dieser Zeiohnung wurde von den Probekorpem 
selbst ausgegangen, und zwar ist ihre Lange nach der 
Stauchung in doppoltem MaBstabe aufgetragen worden, 
wobei sich dio Mittelpunkte in gleiohen Abstanden von 
einander, deii einzelnen Belastungsstufon cntsprechend, 
befinden. Auf die seitliche Eormanderung- der Stauch- 
korper konnte in der Darstellung keine Rucksicht genom- 
men werden, um eino cinheitliche Nullinie zu erhalten. 
In jedem Probekorper sind auBerdem die einzelnen unter-
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Abbildung 2. Yerteiiung.der GruOe der Kugeldriicke iiber die 

L ingę der Probekorper.

ęuchten Scliichten angedeutot und der nach Bcendigung 
des ganzen Versuches iibrigbleibeiide Rest durch Schraffur 
Uenntlich gemacht worden. Die ursprunglichon Soiten- 
kanten bilden dic Abszisscnachsen fur die Koordinaten- 
daratellung der an den einzelnen Schichten gemessenen 
Durchmesser. Die Torher bereits erwahnten Ergobnisse 
werden hierdurch noch augenschoinlicher, wobei nur 
zu berucksichtigen ist, daB nach der Definition der Hartę- 
zalil diese m it kleińer werdendom Durchmesser zunimmt.

Zahlentafel 3. D u rchm esse r der E in d r iio k e  in  

g le ichen  A b s ta n d e n  v o n d e n  E n d f l i io h o n  in  mm.

Etau-
chung

Abstand von den Endflrtcben

in1000 kg 0 mm 1 mm 2 mm 3 nun 4 mm 5 mm C mm 7 mm

0 t 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43
3 t 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43
6 t 1,37 1,35 1,34 1,33 1,32 I;30 1,28 1,27
9 t 1,33 1,29 1,27 1,25 1,23 1 90 — —

12 t 1,29 1,21 1,19 1,18 1,17 --- —
15 t 1,28 1,20 1,17 1,10 1,15 --- —

Da aus praktisohen Grunden nicht bei allen Be- 
lastungen die Schichten in  gleichem Abstande von den 
Kndflacben geprflft werden konnten, so ist durch graphische 
Interpolation der Wcrt der Durchmesser fur dio gleichen 
Abstande von den Endflachen ermittelt wordon. Diese 
Werte sind in der Zahlentafel 3 zusammongestellt und 
zeigen, in wclcher Weise fur die einzelnen Belastungs- 
stufen die Hartę nach der Mitte hin zunimmt.

Ais praktisches Ergebnis dieser Untersuchungen 
darf die Feststellung angesehen -worden, daB bei jeder 
Behandlung eines Materials, die einer Kaltbohandlung 
entspricht, nicht die Hartobestimmung an den AuBen- 
flachen allein ausreichend ist, sondern daB eino Priifung 
in Terschiedenen Schichten erforderlich ist, um sich uber 
die wahre Bescliaffenheit des Materials ein Urteil zu 
erlauben.

Betriebsleiter Dr. Het.zow, Charlottenburg.

C h e m is c h e  u n d  m e ta U o g ra p h is c h e  U n te r r u c h u n g  
v o r g e s c h ic h t l ic h e r  M e ta l l f u n d e .

Dio Untersuohung von Altortiimern bereitet auoh 
den Faohlaboratorion Sohwioiigkeiten. Die Gegenstando 
sind meist kloin, verrostet und yerunreinigt, so dafl die 
Gewinnung roinen Analysenmaterials und dio Her
stellung dor Sohliffo besóndere Sorgfalt erfordert. Die 
verfiigbaro Substanzmengo laBt gowohnlich keine Kon- 
trollanalyso zu, ja man muB dio Einwagen oft bis auf 
das geringsto zulassige MaB verringern, so daB man der 
Arbeit ohne mikroanalytisoho Einriohtung und Uobung 
kaum gewaohsen ist.' Die Analyso muB unbedingt voll- 
standig sein und hat sich auBer auf Kohlenstoff, Mangan, 
Silizium, Phosphor und Schwefel aueh auf Niokel und 
Kupfer zu crstrecken, donn dieso beiden Elemente gehen 
im Gegensatz zu den ersteren auoh im Rennfeuer voll- 
stiindig in das Metali uber, so daB man aus ihrer Anwesen- 
heit und Mengo am siohersten auf die Herjcunft des Roli- 
stoffes sohlieBen kann. Endlich wird die Untersuohung 
duroh djo Ungleichmiifiigkeit des alten SchwciBeisens 
ersohwert. Von der metallographischen Untersuohung 
so wertvoller Gegenstande ist zu Yerlangen, daB sie dem' 
Stando der Wissensohaft cntsprechend und mit den besten 
Einriohtungen ausgcfiibrt wird. Anfanger und chemische 
Unterriohtslaboratorienallgenieiner Richtung konnen diese 
Bedingungen nicht crfullen und sollten die Untersuohung 
vorgeschi ch tli chor Metallfunde den groBen fiir dieso 
Aufgabe besonders geschulten Forschungsanstalten iiber- 
Inssen. Auch die Arbeit F .M u lle r s ’) befriedigt nicht ganz 
und wfirde wesęntlioli gewonnen haben, wenn obige 
Gesiohtspunkto, mehr bcriioksiohtigt worden wiiren.

Der Yerfasscr hat zuerst zehn Bronzegegenstande 
untersuoht. Hiorron gehort ein den neolithisohen ahn- 
liohos Beil aus dem Pfahlbau des Genfer Sees m it 90,42 %  
Cu, 0,55 %  Sn, 0,57 %  Ag, 0,51 %  Fo und 1,81 %  N i 
noch der altesten reinon Kupferzeit an. Dasselbe ist 
iibrigens der metallographisohen Untersuohung nach 
nicht gesohmiedet, sondern gegossen. Der Verfasser 
hat dann im AnsohluB an dio Baseler Dissertation Ton 
St. Krzyzankiewicz vom Jahre 1909 eiserne Fundstuoko 
der Hallstattzoit sowio der nach Ansicht der Prahisto- 
riker jiingoren zweiten und dritten La-Tenczeit che- 
misoh und auch metallographisoh untersucht und dabei 
dio in Zahlentafel 1 zusammengestellten Ergebnisse 
erzielt, dio im folgenden kurz bcsprochcn seien.

1. Einsohncidiges Hallstattsohwert mit 35 mm breiter 
und 6 mm dioker Klingę. Weiches Sohweifleisen, „Zeilen- 
struktur", m it groBcn, zum Teil gcstrcekton Ferritkristal- 
len, also unter 700 0 bearbeitet. Dio gleichmaBig yer- 
laufendo Faserung bcweist nicht, wie Verfasscr annimmt, 
daB das Sohwert „aus lauter dunnen, nur wenigo Milli- 
meter dioken drahtarligen Barren“ zusammengeschweiBt 
ist, sondern daB man das Luppeneiśen durch Paketieren 
und Doppeln T erbessert hat.

2. Vierkantige Speerspitze mit Tiillo derselben Her- 
kunft, naoh Ansicht des Verfassers durch AufschweiBen 
Ton Stahlplatten auf einen Schmiedeisenkern hergestellt 
und nachtraglich gehartet. Da nur eine einzige Kohlen- 
stoffbcstimmung Torliegt, bei der aber die Angabe feblt, 
wo das Probematerial entnommen ist, halto ich diese 
schwierigo Herstellungsweiso fiir unerwiesen. Dio Lioht- 
bilder lassen Ticlmehr gerade im Innem einen hoheren 
Perlitgehalt erkennen. Das Stiiok ahnelt dem weiter 
unten untor Punkt 4 besprochenen. Dio angebliohen 
SohweiBstellen sind natiirlicho Sohlaokeneinsohliisse, wie 
sio sioh in jedem SchwciBstahl finden. Der Verfasser 
halt das Stiick fiir oberflachlioh gehartet, auf den wenig 
sohonen Liohtbildem ist Martensit ab er nieht zu erkennen.

3. Blattformige Linzenspitze m it hoher Mittelrippe 
und Tullo. Mittlcre Li-Tene-Zeit (also jiinger ais 1 und 2).

1 F e lix  MUller: Phil. Diss., Univ. Basel- 1917.
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Fundort: La Tene am Neuonburger See. Naoh Ansioht 
des Vcrfassers ist das Stiiok aus zwei Stahlblattern und 
einer Einlago, aua weiohem Eisen zusammongesohweiBt. 
Da nioht angegeben ist, wo dio Analysenproben und 
Sohliffe entnommen sind, halte ioh dio Stahllagen fiir Un- 
gleiohraaBigkeiten des Rohmaterials. Diese waren auoh 
zweoklos gewesen, da das Stiiok nioht gehartot, sondom 
unterhalb 7000 boarbeitot und langsam abgekiihlt ist. 
Martensit ist keinesfalls vorlianden.

4. Fibel derselben Zeit und Herkunft aus 4 bis 5 mm 
starkem Draht. GroBe Ferritkristalle, „Zoilenstruktur“ , 
also boi niedrigerer Temperatur bearbeitet und andauernd 
auf 700 bis 800 0 erhitzt.

5. King aus 8,2 mm Rundeisen, 60,8 mm 0  auBen, 
derselbon Herkunft. Ferrit und Perlit. Kristalle zum 
Toil duroh Kaltbearbeitung verdriiokt. Das sehr ungleioh- 
miiBigo Lupponeisen beim Aussohmieden stark duroh- 
geknetet.

6. Bing aua 9-mm-Kuudeisen, 96 mm (J) auBen, der- 
sełben Herkunft. Sehr reines perlitisohes Materiał mit 
kohlenstoffreioherem Kern. Der Yerfasser gibt eine un- 
zureiohende Erklarung dor Entstohungsweise dieses 
FluBstahlgofiiges. Yermutlioh ist ein gut durohgosohmol- 
zenes hoher gekohltes Eisenstuok vom Boden dos Ofons 
(,,Gra,laoh“ ) ais Rohmaterial benutzt, das im Ofen oder 
beim Aussohmieden oberflaohlioh etwas entkohlt ist. 
Nioht alles Rennfeuereison brauoht das Gefiige des Puddel- 
eisens zu haben.

7. Ring aus 3% bis 3 mm starkem Draht, 42 mm 0  
auBen derselbon Herkunft. Aehnlioh gleiohmaBig auf- 
gebaut wie 6, in den Randpartien, wohl unbeabsiohtigt, 
martensitisoh.

8. Gurtelsohnalle aus 1 bis 1% mm starken un- 
gleiohmaBig aufgebauten SohweiBeisenbloohen mit auf- 
genieteter Oeso aus Eisen derselben Art. Fundort: La T6ne.

9. Yiorkantiger Dorn oder Nagel derselbon Herkunft. 
Eisen stelłonwoise ungauz. Im  allgemeinen Perlit und 
Ferrit m it Widmanstiittensoher Struktur, also beim 
Sohmioden ziemlioh hooh erhitzt, an einigen Stellen im 
Innern nooh kohlenstoffreioher und hypereutektisoh m it 
Zementiteinlagerungen. Im  Gogensatz zur Ansioht des 
Verfassers ist das Materiał also nioht gehartot.

10. An den Enden spitz ausgesohmiedoter Eisen- 
barren in der ubliohen Handelsform aus der bekannton 
groBartigen Htittenanlage der Aeduerhauptstadt Bibraoto 
in Gallien. Jungste La-T6ne-Zeit. Phosphor wie boi 
FluBeisen ungleiohmaBig yerteilt, sonst ebenmaBig auf- 
gebaut. Naoh Ansioht des Verfassers deutet dor geringo 
Kohlenstoffgehalt auf eino hoohentwiokeltc wohl sohon 
rómisoho Solimelzteohnik hin, ein SohluB, dom man nur 
dann zustimmen wird, wenn sieh derselbc ais typisoli fiir 
Kultureisen herausstellon sollto. TJebrigens ergeben die 
Untersuohungen des Verfassers keinen metallurgisohen 
Fortsohritt von der Hallstattzeit bis zur La-Tźne-Zeit. 
Wer wie dor bekannt,o Burgenforsoher Otto Pipcr 
nioht auf dem Boden dor heute herrsohenden priihistori- 
sohon Chronologie steht, wird dies Ergebnis nioht tiber- 
rasohend finden.

11. Yorgesohiohtliohes ( !  d. Ref.) japanisohes ein- 
sohneidiges Sohwert, an dor abgobroohenen Spitze 16 mm 
und am Griff 30 mm breit, am Riioken 6 bis 8 mm stark, 
580 mm lang. Das Sohwert ist dem Hallstattsohwerto 
ahnlioh aufgebaut. Gefiige: innen Perlit und Ferrit 
in Widmanstattensoher Struktur, auBen Martensit, 
also gehartet, ahnlioh demjenigen des keltisehen Lanzen- 
sohuhs Ton der Steinsburg boi Romhild, an dem H. Hane- 
mann zum ersten Małe bei einem prahistorisohen Stahl- 
gegenstand Hartung naohgewiesen hat1).

Auf Grund dieser planlos weohselnden Zusammen- 
setzung der untersuehten Fundstiioke sohlieBt sioh Ver-

1) Metallographische Untersuohung einiger alt* 
keltisohen und antiken Eisenfunde. —  Internationale 
Zeitsohrift fiir Metallographie, Bd. IV, Berlin 1913, 
Heft 3, S. 249 ff.

Zahlentafel 1. A na ly sen  ro rgesoh ioh tliohe r  F u nd  

stiioke.

Nr. Gcgtnatand c
% %■

‘

p 

■ %

1 
S* 

2

1. Hallstattsohwert. |
0,17
0,18

0.0075 0,01

• .. •• 1 . 

0,04

2. Ilallstattspeer- 
spitze . . . . 0,63 Spuren 0,045 0,046

3. La-Tene-Lanzon- j 
spitze . . . .  |

Mittel-La-Tene- /  
Fibel . . .

0.532
0,105

0,263
0,019 0,05 0.255

4. 0,17
0,12

0,006 0,012 0,08

5. La-TOne-Ring . . |
0,22
0,20

0,031 0,122 0,056

6. > „  Ring .
0,37
0,40

0,019 0,008 0,079

7. Ring . . |
0,51
0,48

Spuren 0,021 0,34

8. „ Giirtel- /  
sohnalle\

0,54
0,38

Spuren 0,067 0,03

9. Werk- | 
zoug . . |

0,80
0.89
0,91

0,0103 0,01
:

0.25

10. Bibraote-Eisen . |
0,08
0,06

Spuren 0,092 0,095

11. Japanisohes /; 0,32 
Sohwert . . . (j 0.41

Spuren 0,023 0,071

fasser der Ansioht Hanemanns an, daB die Alten do u 
RannprozeB so mangelhaft beherrsohten, daB dio Koh
lung dem Zufall uberlassen blieb und daB man das Eisen 
orst naoh seiner Gowinnung aut seine Eigensohaften 

priifte.
Dor Stahl war den Urmensolien vom Zufall gesohenkt, 

seino riohtigo Beurteilung und Behandlung lernte die 
Mensohheit orst naoh yielen Jahrhunderton. Anfang- 
lioh verstand man nooh nioht, den Stahl naoh seinem 
Bruohaussohen zu beurteilon. Man kannte das Anlassen 
nioht und man wuBte nioht, don Klingen und Werkzougon 
duroh riohtiges ZusammensohweiBen von Sohmiod eison 
und Stahl eino soharfe Śohneide und dooh genugende 
Bruohfestigkeit zu geben. Dio Fortsetzung dieser metallo- 
graphisohen Untersuohungen und ihre Ausdehnung auf 
Gerate des gosohiohtliohon Altortums ist notig, um die 
Entwioklungsstufen fostzulogen. Vermutlioh sind auoh 
nooh die Romer von der Beherrsohung der Stahlteohnik 
weit entfernt gewesen. Das beweisen gerade die Miirohen. 
mit welohen die Stahlhartung umgeben war, beispiels- 
weiso die den Freimaurern bokannte Steinmetzsage 
von den vior Gekronten aus dor Zeit Diokletians.

Brebaoh 'Saar). .Otto Joliannscn

Deutsche Industrie-Normen.

Der NormenaussehuB veroffentlicht in  Heft 6, 3. J  ahr - 

gang, seiner Mitteilungen (6. Heft der Zeitschriit „Der 
Betrieb41) folgende Entwiirfe neuer Normblatter: 
DI-Norm 146 (Entnurf 3) Diirfnwnndige Lagerbuchsen. 
DI-Norm 147 (Entwurf 3) Starkwandige Lagerbuchsen. 
DI-Norm 179 (Entwurf 1) Glatte Bohrbuehsen, zylin- 

driseh.
DI-Norm 180 (Entwurf 1) Glatte Bohrbuehsen, kegelig. 
DI-Norm 300 (Entwurf 1) EinlaBccken fiir Fe nater, Fach • 

norm des Bauwesens. 
DI-Norm 336 (Entwurf 1) UntermaBe fiir Bohrer und 

Senker, Durchmesser der 

Kernloeh bohrer.
DI-Norm 337 (Entwurf 1) Kurze Spiralbolirer m it Zy 

linderschaft a. Werkzeugstahl.
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•DI-Norm 338 (Entwurf 1) Kurze Spiralbohrer mit Zy- 
linderachaft aus Schnellstahl. 

DI-Norm 339 (Entwurf 1) Lange Spiralbohrer m it Zy- 
linderschaft a. Werkzeugstahl. 

DI-Norm 340 (Entwurf 1) Lange Spiralbohrer mit Zy- 
linderschaft und Mitnehmer- 
lappen aus Schnellstahl. 

DI-Norm 341 (Entwurf 1) Spiralbohrer mit Morsekegel 
aus Werkzeugstahl.

DI-Norm 342 (Entwurf 1) Spiralbohrer m it Morsekegel 
aus Schnellstahl.

Dl-Norm 343 (Entwurf 1) Spiralbohrer m it yerjiingtem 
Yierkantscbaft.

DI-Norm 344 (Entwurf 1) Spralsenker mit Kegel- oder 
Zylindersehaft. .

DI-Norm 345 (Entwurf 1) Kurze Metallbohrer mit Zy- 
linderschaft.

DI-Norm 346 (Entwurf 1) Lanpo Metallbohrer mit Zy- 
linderschaft.

DI-Norm 347 (Entwurf 1) Metallbohrer m it Morsekegel. 
DI-Norm 348 (Entwurf 1) Anbohrer und Zentrierbohrer. 
DI-Norm 349 (Entwurf 1) Leierbohrer.
DI-Norm 350 (Entwurf 1) Holzbohrer m it Kegel- oder 

Zylindersehaft.
DI-Norm 401 (Entwurf 1) Einstemmbander fur Scliranka 

und Fenster. Faehnormen des 
'Bauwesens.

DC-Norm 402 (Entwurf 1) Einstemmbander fur Tiiron.
Faehnorm des Bauwesens. 

DI-Norm 408 (Entwurf 1) Aufsatzbander fur Fenster und 
Turen. Faehnormen des Bau

wesens.

Sonderdruoke der Entwurfe m it Erlauterungen konnen
■ gegen Bezahlung von 50 Pf. fur das Stuck von der Ge- 

schaftsstellc des Normenausschusses der deutsehen In 
dustrie, Berlin N W  7, Sommerstr. 4a, bezogen werden. 
Um Mitteilung der bei der Prufung sich ergebendon Ein- 
wiinde bis 15. April 1920 wird gebeten. Fur Faehnormen 
•des Bauwcs t>e st die Einspruchsfrist auf den 15. Mai 1920 
festgesetzt.

Im  gleichen Heft werden autJordem die genehmigten 
Normblatter

DI-Norm 181, Sehleifseheiben fur liinterdrehte und fur 
spitzgezahnte Friiser,

DI-Norm 182, Sehleifseheiben fur Friiser und Reibahlen,
. DI-Nonn 183, Sehleifseheiben fur Vorrichtungen und 

Lehren,
DI-Norm 184, Sehleifseheiben fur Spiralbohrer,
DI-Norm 185, Sehleifseheiben fiir Drehstahle und Holz- 

bearbeitungsfraser,
..Faehnormen des Yereines Deutscher Schleifmittelwerke 
(Y, D. S.)“ abgedruckt.

Die endgułtg genehmigten Normblatter werden auf 
wo:Bem und pausfahigem Papier hergestellt; sie konnen 
zum Preise’von 50 Pf. fiir Bliitter ńuf weiBem und zum 
Preise von 2 J l fiir Blatter auf pausfahigem Papier von 

obengenannter Geschiiftsstelle bezogen werden.

Sonderblatter fiir Warmewirtschatt.

Die Teohnische ^e itse h r ifte n se hau  des Y e r 
eines deutscher Ingon ieure  gibt unter Mitwirkung 
der Hauptstelle fur Warmewirtschaft „S onde rb la tte r  

der Teehnisehen Z e itsch riftenschau  fu r  Warme- 
w irtscha ft" heraus, die in Lieferungen von 2 bis 4 
Blattern etwa zweimal monatlich erscheinen werden und 
durch ihren Inhalt sowie die Art der Anordnung zur un- 
mittelbaren Einordnung in eine Kartei geeignet sind. 
Die Sonderblatter enthalten alle in Betraeht kommenden 
Zeitschriften- und Bucher-Auszuge (Brennstoffe, Feuo- 
rungen, Dampferzeugung und -Yerwendung, Ent- und 
Yergasung, Heizuug usw.) sowie Berichte aus sonstigen 
Ouellen. Mtteilungen der Hauptstelle fiir Warinewirt- 
sehaft uber Brennstoffberatungs- nnd -uberwachungs- 

■stellen, Kursę, Schriften usw. erscheinen fortan im  An-

hange der Sonderblatter. Der Preis ist yorerst auf 60 Pf. 
fur eino Seite festgesetzt, also je nach dem Umfange fiir 
die Lioferung 1,20 bis 2,40 J l. Einzelne Lieferungen 
konnen gegen Voreinsendung des Betrages zuzuglieh 25 Pf. 
fur Versandgebiihr bezogen werden, doch wird fur den 
regclmaCigen Bezug die Ueberweisung eines Yerrechnungs- 
betrages, etwa von wenigstens 50 J l ,  empfohlen. Liefe- 
rung I  yon yier Seiten ist Anfang Marz 1920 erschienen 
und kann zum Preiso yon 2,65 M (2,40 J l und 25 Pf. 
Versandgebuhr) vom Yerlage des Vereines deutscher In- 
genicurn, Berlin N W  7, SommerstraQe 4a, bezogen wer
den. Postscheokkonto Berlin N W  7, Nr. 49 405. Vermerk 
auf Zahlkarto: ,,Verrechnungsbetrag T. Z., Ausgabe W .“

Erneuerung dar óffentllchan Verwiltung.

Der Deutsche Verband Technisch-Wissenschaftlichei 
Vereine, Deutsche Volkswirtschaftliehe Yerband, Mittel- 
europaische Verband Ąkademischer Ingenieur-Yereine, 
ReichsausschuB dor Akademischen Berufsstiinde, Reichs- 
bund Deutscher Technik, Reichsyerband der Deutsehen 
Presse hatten am 4. Marz 1920 in Berlin eine Kundgebung 
yeranstaltet zur Auswahl und Anstellung der hoheren 
Beamten in den allgemeinen und besonderen Zweigen der 
Verwaltung des Reiches, der Lander und der Selbstyer- 
waltungskorper. Hierbei wurden folgende R ic h t lin ie n  
aufgestellt und angenommen:

1. Der deutsche Beamte soli charakterfest und un- 
bestechlich, berufs- und ycrantwortungsfreudig sein und 
nur das Wohl der Allgemeinheit im Auge haben. Er soli 
fur seinen Beruf auf die yollkommenste Weise vor- und 
ausgebildot werden.

2/D ie  Vorbildung fur den hoheren Yerwaltungs- 
dienst wird durch ein abgcschlossencs Hochschulstudium, 
verbunden mit praktiseher Tatigkeit, die Ausbildung durch 
einen mehrjahrigen Yorbereitungsdienst gewonnen. Fur 
don E intritt in  die hohere allgemeine Verwaltung sind 
alle Studienfacher, dereń Gegenstand fur die Vcrwaltung 
von Bedeutung ist, mit gleichem Reehte zuliissig; die 
Anwarter werden auf Grund einer Verwaltungsprufung 
angenommen, welche die bereits abgelegten Berufsprufun- 
gen erganzt. Fur don E n tritt in  die Sonderzweigo der 
Verwaltung ist die durch Prufung abgcschlossene hohere 
Facliausbildung Voraussetzung.

3. In  die hoheren Stellen aller Verwaltungszweigc 
sind auch Personen jeder Vorbildung, die durch Leistun
gen ihre E :gnung nachgewiesen haben, zu berufen. Sie 
sollen hierbei ohne Rucksicht auf Dienstalter eine ihrer 
Tatigkeit entsprechende Stellung erhalten.

4. Zu Refcrenten oder Mitgliedern einer Behorde 
sollen nur yollkommen durchgebildete und erfahrene Facb- 
mannor gowiihlt werden. Jedem ist die seiner Fachrich- 
tung entsprechende Tat:gkeit zuzuteilen, die er selbstandig 
und yerantwortlich ausubt. Die Referenten oder M it
glieder der Behorde arbeiten gleichberechtigt unter dem 
Vorsitz des leitenden Beamten.

5. In  leitendo Stellen oder zum Leiter einer Behorde 
sind nur Personlichkeitcn zu berufen, die die Befahigung 
zur Geschaftsleitung bewiesen haben. Fach- und Berufs- 
rich tung geben hierbei nicht den Aussehlag.

Gauverband Rheinland-Westfalen des Verelnes 

deutscher Ingenieure.

Der vor kurzem gegrundete Gauyerband Rheinland- 
Westfalen des Vereines deutscher Ingenieure halt seine 

erste Tagung am 17. April 1920 in  den oberen Salen des 
stadtischen Saalbaues in  Essen ab. Naeh eińer Be- 
grufiungsansprache des derzeitigen Vorsitzenden, Direktor 
®t.*3ng. O. W edem eyor, Sterkrado, werden folgende 
Vortrage gehalten: Geh. Reg.-Rat Prof. A .W a llic h s ,
■ Aachen: „Grundlagen neuzeitlicher Betriebsfuhrung". 
S r ^ t ig . K . R um m e l von der JYarmestelle Dusseldorf: 
„Die Probleme der restlosen Yergasung der Kohle in  ge- 

meinfaBlicher Darstellung“.
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Mit dieser Tagung wird von der Verein gung zur Seufert yon der Warmestclle Dusseldorf: „MeBinstm-
F o rdem ng  techn isch -wissenschaf Wicher Vortrage mente fur die Warmetechnik unter Yorfuhrung einer Aus-
ira w cstlic lien  rhe in isch-w estfiilischen  Indus tr ie-  , stellung neuerer MeBinstrumento". Dr. A ufhauser, 
ge b io t eine Vortragsreihein den Tagen yom 13. bis 17.April Hamburg: „Brennstoff und Verbrennung“. Oberingenieur
1920 yerbunden. Es werden hierbei folgende Yortrage ge- Paul R. Meyer, NiŁmberg: „Abwarmeverwertung bei Yer
halten: ' bremiungskraftanlagen und industriellen Oefen". Direktor

Professor 35t.>3lig. H. B o n in , Aachen: „Die thermo- St.-Jltg. E. Roser, Mulheim-Ruhr: „Ncbenerzcugnisse-
dynamischen Grundlagen fur die wirtschaftliche Aus- Gewinnung bei Gaserzeugern". Dr. Ernst Ju n g s t , Esssn:
nutzung der Brennstoffe in Kraftbetriebcn11. Professor „Die Weltkohlenlage".

Patentbericht.

404. S tah l u nd  Ę isen. PatenlberkJU. 40. Ja h rg . N r. I? .

Deutsche Patentanmeldungen1).

4. [Marz 1920.

KI.-7 f, Gr. 1, B 89138. Rundrichtyo-richtung an 
Ringwalzen. Paul Bertscliy, Pforzheim, Lindenstr. 48.

KI. 7 f, Gr. 3, H  68 255. Verfahren zur Herstellung 
von gewalzten Schaufcln, Spatcn u. dgl. P. W. Hassel 
& Cic., Hagen i. W ., Eckesey.

KI. 18 c, Gr. 8, L  47 665. Yerfahren zur anodischen 
Beh*ndlung von Eisen. Dr. Erik Liebrcieh, Berlin-Halon- 
sce, Joachiin-Friedrichstr. 51.

KI. 21 h, Gr. 3, 51 66 052. Elektrodo fur elektrisch 
geheizte Kessel. Eduard Meystre, Lausanne, Schweiz.

KI. 31 a, Gr. 1, H  74 756. Schmelzofen fur leicht- 
schmclzende Metalle m it Schmelzkessel und einem uber 
diesem angeordneten Vorratsbehalter fur das Schmelzgut 

Gebr. Heinemann, Siegen.
KI. 48 d, Gr. 5, G 49 178. Maschine zum Schneiden 

mit dem Azetylen-Sauerstoffgeblase oder ahnlichen Flam- 
men. Alfred Godfrey, London, England.

8. Miii z 1920.

KI. 10 a, Gr. 16, X  17 727. Koksau.sdruckmasehinc 
fiir Kammerofen zur Erzeugung von Gas und Kolas mit 
Seil- oder Kettenantrieb fur dio Ausdrucketange, bei dcm 
fur daa Ein- und Ausfahren der Stange je ein Zugorgan 
yorgesehen ist. Heinrich Nickolay, Bochum, Pieperstr. 31.

KI. 48 d, Gr 2, F  44 768. Yorrichtung zum Be i zen 
yon Blechcn u. dgl. Albert Franz, Bochum, Weilierstr. 51.

KI. 80 e, Gr. 13, G 48 760. Beschickungsyorrichtung 
fiu- Schachtofen u. dgl. Curt von Grueber, Berlin, Konig- 
gratzer StraBe 28.

11. Marz 1920.

KI. 4g, Gr. 44, F  45 554. Brenner zum SchweiBen 
und Łoten m it nichtosydierendcr Arbeitsflamme. Edmond 
Fouehe, Paris.

KI. 7 b, Gr. 7, Seh 53 254. Verfahren zum SchweiBen 
yon Rohrlangsniihten zwischen einer dornformigen, 'yon 
einem im  Querschnitt keilformig gcstalteten Trager, ge- 
tragenen Innenelektrode und einer ais Gcgenelektrode auf 
der AuBenseite der Naht wirkenden Rollenelektrode, die 
auf dem jeweils zu schweiBcnden Nahtstuck des schritt- 
weise bewegtcn Rohres hin und her bewegt wird. Edmund 
Schroder, Berlin, Mayb&chufer 48/51.

KI. 18 a, Gr. 16, V 13 410. Einrichtung zur Bestim
mung und Regelung der Windmenge bei Hoehofen. Ver- 
einigte Huttenwerke Burbach-Eich-Dudelingen, Akt.-Ges., 

Saarbrucken.
KI. 18 b, Gr. 1, J  18 645. Verfahren zur indirekten 

Erzeugung yon GuBeisen aus Schrott und Holzkohle im 
Kupolofen. Dr. Otto Johannsen, Brebach, Saar.

KI. 21 h, Gr. 6, W  49 020. Vcrfahren zum Betriebe 
yon elektrischen Bogenlicht- und Widerstandsofen mit 
Zwei- oder Dreiphasenstrom. T. H. Watson <fc Co. (of 
Sheffield), Ltd. Henry Arnold Greayes u. Harry Etcliells, 
Sheffield, England.

KI. 21 h, Gr. 8, J  19 587. Yorrichtung zur Erzeugung 
eines elektrischen Liehtbogens insbesondere fur Heiz-

1) D*e Anmcldungcn liegen yon dem angegebenen Tage
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
EinsprucherhebuDg im  Patentamte zu B erlin  aus.

zwecke. J . F. Jaeger, Bad Homburg v. d. Hohe, Doro- 

thcenstraBe 14.
K I. 21 h, Gr. 12, Sch 53 140. Elektrische Naht- 

sehweiBmaschine m it Rillenelektrode. Edmund Schroder, 
Berlin, Maybach-Ufer 48/51.

KI. 21 h, Gr. 12, Seh 53 141. Elektrische SchweiB- 
maschine zum SchweiBen fortlaufcnder Nahte mittels 
Rollenelektrode. Edmund Schroder, Berlin, Maybach- 

Ufcr 48/51.
KI. 21 h, Gr. 12, Sch 53 174. Elektrische SchwciB- 

maschine zum SchweiBen fortlaufcnder Nahte mittels 
Rollenelektrode; Zus. z. Anm. Sch 53 141. Edmund 
Schroder, Berlin, Maybach-Ufer 48/51. '

KI. 21 h, Gr. 12, Seh 54 691. Elektrische SchweiB- 
yorrichtung. Edin. Schroder, Berlin, May bach-Uf er 48/51.

KI. 48 a, Gr. 2, W  43 036. Verfahrcn zur Herstollung; 
yon m e ta l l i s c h e n  U e b e r z u g e n  auf g o b r a n n t e n  Waren. 
Henry Welte, Znaim, O esU “iT e ic h .

KI. 80 c, Gr. 12, G 46 295. Schachtofen m it Befeue- 
rung durch Gas oder fliissigen Brennstoff. Paul Goebcls„ 
Troisdorf b. Coln.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.

S. Marż 1920.

KI. I a, Nr. 734 221. Maschine zum Ausscheiden yom 
Wasser oder anderen Flussigkeiten aus gewaschener Kohle
u. dgl., insbesondere aus zur Veikokung yerwendetor 
Feinkohle. Cuthbert Burnett, Trowbridge, England.

KI. 1 a, Nr. 734 222. Maschine zum Waschen yon. 

Kohle und anderen Mineralion oder Materialien. Cuthbert' 
Burnett, Trowbridge, England.

KI. 24 c, Ńr. 734 449. Rekupcrativ-StoB- oder Wiirm- 
ofon fur denBetrieb mit kaltcn oder minderwertigen Gascn. 
Poetter G. m b. li., Dusseldorf.

KI. 24 e, Nr. 734 614. Transportablo Aschenauotrag- 
yorrichtung fiir Generatorem Walter Steinmann, Erkner 
b. Berlin, Bismarckstr. 7.

KI. 24 f. Nr. 734 625. Platto fiir Unterwindfeuerung 
m it Rahmenyersteifung. Erhard Maukisch, Pulsnitz.

KI. 31 b, Nr. 734 140. Kernformmaschine m it aus- 
wechselbarem Zylinder und Kolben. Friedrich Riese, 
Hamburg, Rellinger Str 71.

KI. 31 e, Nr. 734 874. KugelgieBfonn m it angebautem 
Entgrater. Wilhelm Hempel, Essen-Huttrop, Schwancn- 
buschstr. 140.

K I. 48 e, Nr. 734 205. Innenspritzyorrichtung fiir' 
Emaillierwaren. Emil Max Lang, Lauter i. S.

Deutsche Reichspatente.

K. 18 c, Nr. 305 285, yom 9. Noyember 1913. Georg 
S to lle  in  K ie l. Verjahren zur Oberfldcltenbehandlang 
z. B . Versidldung oder sonstigen Qualitalscerbesserung non 
Eisen- oder Stahlwerkstucken.

Reiner Kohlenstoff oder m it Nickel, Chrom. Vunadium, 
Wolfram usw. legiert wird auf das Werkstuck an den zu 
behandelnden Stellen mittels einer m it festem, flussigem, 
gasformigem oder yerga-stem Brennstoff gespeisten Warnie- 
quelle, die zur ortlichen Erhitzung des Werkstiiekes dient, 
aufgeschleudert. Besitzt das Werkstuck bereits genugend 

Kohlenstoff, so werden die qualitatsyerbes$crnden Zu- 
schlage in  kohlenstoffarmer oder -freier Form yerwendet.
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Statistisches.
Kohlen- und Eisenerzfórderung des Deutsehen Reiches 

und Luxemburgs im Jahre 1916.

Dio vom Statistischen Reiehsamte veranstalteten 
Erhebungen uber dio E rzeugung  der bergbaulichen 
Betriebe1) in Deutschland hatten fur das Jahr 1916 
(einschl. ElsaB-Lothringen, jedoch ohne Lusemburg) 
folgendo Ergebnisse aufzuweisen:

Zahlentafel 1.

Zahlentafel 3.

1016 1915

Steinkohlenfordcrung . . t 159 169 666 146 867 563
W e r t ................  1000 .11 2 266 742 1 817 135
Wert der Tonne . . .- ,ft, 14.24 12,37
W erke ............................ 364 365
A rbe ite rzah l................ 502 952 479 076

Braunkohlenforderung . . t 94 ISO 462 87 948 303
W e r t ................ 1O00 J i 247 406 200 113
Wert der Tonne . . . J l 2.63 2.28
W erke ............................ 396 411
Arbeiterzahl ................ 40 319 39 524

Eisenerzfordcrung . . . .  t 21 333 664 17 709 580
Wert . . . . . 1000 ./( 122 171 94 344
Wert der Tonne . . . J i 5,73 533
W erke ............................ 359 326
A rbe ite rzah l................ 30 613 27 822

In Luxbm burg  wurden auBerdem in 87 (1915 : 84) 
Betrieben mit 4655 (4398) Arbeitern 6 957 854.(6 076 450) t 
Eiscnerze im  Werte von 19 249 000 (13 937 000) J i ge- 
fordert. Die Eisenerzfordcrung des deutsehen / o l i 
gę bietes stellte sich demnach im  Jahre 1916 auf ins- 
gesamt 28 291 518 (23 786 030) t.

An der Eisenerzfordcrung des Deutsehen Reiches im 
Jahre 1916, ycrglichen mit dem Yorjahre, waren u. a. 
beteiligt:

Zahlentafel 2.

1016

t
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Ł. 5
* t! 
” »

° 'Bc <s

1015

t

• tt 1> B 
O 3
L. V
o -O 

lO

* !  .2 2

Lothring. Minette-Be- 
z i r k ........................ 62.4 10 755 525 60,7

Siegerland - Wicder- 

Spatcisenstein - Be- 
z ir k ................ 2 472 479 1 1.6 2 323 551 13,1

Nassauisch - Obcrhes- 

sischer Bezirk 
(Lahn und Dill) . 1 354 913 6.4 1 132 106 6,4

Peine, Salzgjtter Be
zirk . . . 1 333 850 6.3 1 039 154 5,9

Vógelsbergcr Basalt- 

eisenerz-Bezirlc . . 932 054 4,4 736 236 4,2

Nach der mincralogischen Beschaffenheit getrennt 
Terteilto sich die Eisenerzfordcrung des Deutsehen Reiches 
*n den beiden Jahren wie in  Zahlentafel 3 angegeben.

Von den gefórderten Eisenerzen hatten 2 939 482 
(1915 : 2 837 206) t keinen oder bis 0,05 %  Phosphor- 
gehalt, 15 713 919 (12 761 538) t  iiber 0,05 bis 0,75 %,
1 265 707 ( l 062 9S9) t uber 0,75 bis 1 %  und 1 414 556 
(1 044 677) t uber 1 %  Phosphorgehalt.

1) Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutsehen 
Reiches 1919, 3. Heft. -  Vgl. St. u. E. 1919, 9. Jan., S. 45.

s i r . , , ,

Durch-
Menge- e lnscb lirttlich Kchnlttlleber

K lnengehalt
de* na tiiilie bcn  Xłl«»e- nach  A bzug

B fze ie h m in g d e i natGr-
g-ehaltes lIchenN 8n“e-

pehaltcs

191G 1915 1918 1915

t t of
/o

o'

.Minette . . . . . 13 30.3 00 i 10 755 525 30,68 30,84
Brauneisenstein
unt. 12 %  Mangan 3 824 821 2 948 361 31,38 33,06

Brauneisenstein von
12—30%  Mangan 272 236 348 501 24,18 23.21

Manganerze uber

30%  Mangan . . 3 962 548 — —

Roteisenstein . . . 1 143 598 1 112 524 41,07 41,54

Spateisenstein . . 2 523 380 2 375 889 33,22 33,46

Magneteisenstein . 35 193 32 663 4S,45 52,52

Toneisenstein, Koh-
leneisenstein . . 48 352 64 147 32,96 32,43

FluBeisenstein . . 141 253 41 175 33,59 30,84
Raseneisenerze . . 32 557 27 067 40,0(- 35,89
Farb- und Temper-

2 709 3 170 34.4 i 19.18

Deutseh. Reich ins- 
g e sam t................ >1 333 664 17 709 580 31.63 32.2(1

Die Entwicklung der Kleinbahnen in PreuBen 
Im Jahre 1918.

Eine yollstiindige Statistik der Kleiiibalinen im 
D eutsehen Re i che ist auch fur das Geschaftsjahr 19181) 
nieht aufgcstellt worden. Eur die in PreuBen gelegenen 
Kleinbalmen sind dic Vcriinderungen soweit ermittelt 
worden, daB uber die Entwicklung dieser Bahncn in dem. 
vorjiihrigen, beschrankten TJmfango beriehtet werden 
kann. Die Gebietsabtretungen infolge des Friedens- 
yertrnges sind noch unberueksichtigt geblieben.

Die Z ah l der yorhandoncn oder wenigstens ge- 
nehmigten Bahnen, die selbstandige Unternclimen bilden, 
betrug am Schlusse des Berichtsjahres (31. -Marz 1919) 

in PreuBen 334 (i. J . 1917: 332). Davon befinden sich 
171 (170) in den Provinzenostlich und 163 (162) in denen 

westlich der Elbe.
Dio S trecken liinge der genehmigten, nebenbahn- 

ahnliehen Kleinbahnen belief sich Ende Marz 1919 auf
11 298,69 km. Sie stieg gegenuber dem Vorjahre um
65,04 km oder 0,58 % . Von den in Betracht. kommenden 
334 Bahnen befanden sich am 31. Marz 1919 in PreuBen 
321 mit 10 903,72 kjn in  Betrieb. Auf in andere Bundes- 
staaten ubergreifende Teilstrecken preuBischer TJnter- 
nehmungen entfallen 271,66 km, so daB sich die gesamte 
Streckenlango der im Betriebo befindlichen preuBischen 
Kleinbahnen auf 11 175,38 km belief. Der Zuwachs be
trug 15,66 km. Die Spur\Veito der Kleinbahnen ist aus 
foigender Zahlentafel ersichtlieli.

Spurweite

ni

1918 1917

Zahl der 
Bahnen %

Zahl der 
Bahnen %

1.435 211 . 63,2 210 63,3

1.000 45 13.5 45 13,6

0.750 39 11.6 39 11,7

0,600 9 2.7 9 2,7
gemiseht 20 6.0 20 6,0

;\ bweichend 10 3,0 9 2.7

‘) Nach der Zeitschrift fur Kleinbahnen 1920, Febr., 
S. 41/51. -  Vgl. St. u. E. 1919, 1. Mai, S. 485/6.

53
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Die Vcrteilung der nobenbahniihnlichen Kleinbahnen 
nach ihrera Betriebszw eck ist in naehstehender Zahlen
tafel angegeben.

Betriebszweck

1918 1917

Z«hl der 
łtahnen %

Zahl der 
Tlahnen %

Pcrsonenbcforderu ng . 

Giiterbcforderung . . 
Pereonen und Giiter- 

beforderung . . .

3
25

300
t ........ .

0,9

7,5

91,0

3
25

304

0.9
7,5

91,6

E igen tum er der Unternehmensind meistenteils Ge- 

sellschaften, yon denen 221 (i. V. 219) yorhanden waren. 
Kreise oder Gemeinden traten in 110 Fallen ais Unter
nehmer yon Kleinbahnen auf. Priyateigentumer gab es 
•nur 3.

Das A n lag e kap ita l samtlicher genehmigten noben- 

bahnahnliclien Kleinbahnen belief sich am Sehlusse des 
Berichtsjahres auf 701928 070 Jt gegen 748 080 970 Jt 
im  Vorjahr und hat mithin um 3 247 100 M zugenommen. 
A uf 1 km dieser Balinen kommen durchschnittlieh 65 012 
(im Vorjahre 65 097) M ; 1 km Yollspur kostete 83 059 
(82 714) A , 1 km Selimalspur 51 035 (51 336) J t .

Angaben iiber Betriebsleistungen, Verkehr, Verzin- 
sung des Anlagokapitals und. TJnf alle sind fur das Jahr 

-1918 nicht eingeholt worden.

Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten.

Ueber dio Leistungen der Koks- und Antlirazithoch- 
ofen der Yereinigten Staaten im  Jan u a r  1920, yergliehen 
mit dem vorhe gehenden Monate, gibt folgende Zusamnifin- 
stellung1) AufschluB:

J»n. 1920 Dci. 1919 

t t

1. Gesamterzeugung . . .  3 005 407 2 068 091*) 
Darunter Ferro mangan u.

Spiegeleisen................  28 501
Arbeitstiigliche Erzeugung . 98 885

2. Antoil der Stalilwerksge-
sellschaften ...................  2 310 470 1 986 108*)

Darunter Ferromangan u.
Spiegeleisen................  — —

3.‘ Zahl der Hoehofen . . . 432 432
Dayon im  Fouer . . . .  280 262

17 730 
86 066*)

Ł) The Iron Trado Reyiew 1920. 5. Febr.. S. 405. — 
Vgl. St. u. E. 1920, 20. Febr., S. 311. 

ł ) Beriehtigte Zahlen.

Wirtschaftliche Rundschau.

Zur Lage des englischen, franzosischen und belgischen Eisenmarktes.

I. GROSSBRITANNIEN. -  Die englische E :sen- 
u nd Stahlindustrie warimFebruar wie seit Monaten auBer- 
ordentlich stark beschaftigt; die rege Nachfrago naeh 
Eisenerzeugnissen vom Inlande sowohl wie vom Auslande 
hat nicht nachgelassen, konnte jedoch nur zum Teil be- 
friedigt werden, da infolge ungenugender Erzeugung 
Mangel an Eisen herrschto. Die Schwierigktitcn im E  sen- 
und Stahlgewerbc werden hauptsfichlich den unzureichcn- 

den Verkehrsverhaltnisscn zugesclirieben, die Verstopfun- 
gen des Bctriebes, unregelmaBige und mangelhafte Ver- 
sorgung der Werke m it Brenn- und Rohstoffen und An- 
liiiufung von Fertigerzeugnissen auf den Werken zur 
Folgę hatten, und dereń Beliebung trotz yieler Anstren- 
gungen noch nieht durchgefuhrt werden konnte. Die 
Versorgung m it Brennstoffen lieB zwar immer noch zu 
wunschen iibrig; in  der Kohlcnforderung selbst braclite 
jedoch der Februar eingutes Ergebnis. In  den vier Woehen 
yom 1. bis 28. Februar wurden 4,85 — 4,90 — 4,86 und 
4,84 Mill.gr. t Kolilcn gefordert, was einer Jahresforderung 
yon uber 252 Mili. gr. t- entsprechen wurde. Allerdings 
ist dies gunstige Ergebnis lediglich der Vermehrung der 
Arbeiter zuzuschreiben, dereń Zahl gegenwiirtig rd. 

1174 000, d. i. 50 000 mehr betragt ais Mai 1919. Die 
Verteilung der Kohlen unter die Yerbrauclier untersteht 
der Aufsicht der Regierung, die fast die gesamte Forderung 
der Zeehen fur das Land beansprucht, so daB fur die Aus- 
fuhr, falls iiberhaupt behórdliche Erlaubnis gegeben 
wurde, nur geringe Mengen ubrigblieben. Eine Storung 
der gunstigen Forderergebnisse durfte unter Umstanden 
yon dem Beschlusse des Bergarbeiteryerbandes auf Durch
fuhrung der Sozialisierung des Steinkohlenbergbaues zu 

l>efurchten sein, der jedoch Regierung und Oeffentlich- 
keit ablehnend gegeniiber stehen. Neue Lohnforderungen 
sind ebenfalls zu erwarten. <*

Trotz der uberaus starken Nachfrage am Eisenmarkt 
war die AbscliluBtatigkeit imBericlitsmonat infolge der 
Schwierigkeit, Auftrage unterzubringen, niclit so umfang* 
reich; an der Londoner E ;senb5rse felilte es niclit an 
Kiufcrn, wohl aber an Verkńufern. Die Preise waren 
-<ehr fest und bowegten sich in steigender Richtung. Hin- 
sichtlich der fur Marz Yorzunehmenden weiteren Erho- 
hungen waren sich die Werke nur uber die Hohe des Auf- 
schlages nicht einig; wahrend dic englischen Werke einen 
mehr konseryatiyen Stnndpunkt einnahmen, erkliirten

die schottischcn Erzeuger, daB ihre Gesteliungskosten 
lióher seien ais die der sudliclien Werke und sie deshalb 
zu holierer Preisstellung bercchtigt seien. Fur dio Prois- 
stellung ist auch der Umstand yon Bedeutung, daB auf 
Grund einer glcitenden Skaln jede Preishinaufsetzung eine 
Erhohung der Eisen- und Stahlarbeiterlohne zur Folgę 
hat. So muBten nach dieser Gleitskala Anfang Februar 
die Lohne um 5 %  erhoht werden, wodurch der Lohn 
fur Puddler auf 371/, S f. d. t stieg und zwar m it Gultig- 
keit bis 30. April. — An Koks waren wenig Vorrate yor

handen und die Lieferungen an dio Hutten wegen Wagen- 
mangels m it Schwierigkeiten yerbunden, so daB der Hocli- 
ofenbetrieb zeitweise yerlangsamt bzw. unterbrochen wer
den muBte. Gute Mittelsorte kostete wahrend des ganzen 
Monats 50.6 S  ab Koksofen oder 53 S frei Hoehofen; 
gegen Monatsendc wurden yereinzelt auch hohere Preise 
gefordert. — Die Eisenerzyersorgung, namentlich in 
Hiimatiterz, rerarsachte den Verbrauchcrn Sorgen; sie 
waren zwar m it erheblichen Mengen eingedeckt, aber 
trotz der MaBnalime des Sehiffahrtsministers, eine gewisse 
Menge Fraehtraum nach den Erzliafcn zu lenken, konnten 
nur yerhttltnismiiBfg wenig Schiffe dahin abgefertigt wer
den. Da sowohl die Verbrauchcr an der Nordostkuste ais 
auch in Schottland nur knappe Vorrate hatten, trieben 
sie in dem Bestreben, rasche Liefcrung zu erhalten, die 
Frachten in die Hohe. Die Fracht Bilbao-Middlcsbrough. 
die Anfang Februar bis 31 S  zuruckgegangen war, stieg 
im  Laufe des Monats bis 39,3 S, so daB sieli bei einem 
Cif-Preise yon 50 S  m it einer Fraclitgrundlage yon 17 S 
der Preis fur Best Rubio auf 72,3 <S cif Middlcsbrough 
stellte gegen 01 S  Ende Januar. Dic geringen Mengen 
M anganerz, die aus Indien kamen, waren sehr begehrt 
und kosteten 3.3 S  fur die Einheit cif englisclien Hafen.
— In  S ch ro tt herrschte starkę Nachfrage nach allen 
Sorten, besonders in  Stahlschrott fur Schottland und 
Wales; die Preise stiegen weiter. Stahlschrott kostete 
£  8,5 bis 8,10 und schwerer Sclimiedcciscnschrott £  9,—. 
AuBerordentlich angespannt war die Lage am Rolieisen- 
markt infolge der zunchmenden Nachfrage seit Beendi- 
gung des GieBeretreiks. Besonders GieBereisorten waren 
lebhaft gefragt; die Hoehofen werke waren jedoćh nicht 

imstande, die Erzeugung zu erhohen, so daBes den Kauforn 
nahezu unmoglich war, Auftriłge unterzubringen. In 
Cleyeland wurden die geringeren Sorten besonders yon
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Schottland und Midland gesuclit, wo die Erzeugung un- 
genugend war. Der Roheisenmangel yerscharfto sieh yon 
Woche zu Woche. Dio Hiitten yerkauften bereits ihre 
Vierteljahrserzeugung und waren nicht geneigt, im  Hin- 
bliok auf die boyorstehende Preiserhohung uber Marz 
hinaus zu liefern. In  den wenigen Fallen, wo es doeh ge- 
sehah, wurde dio Hausseklausel flngewandt. Die schon 
im Laufe des Monats Eebruar erwartete Preiserhohung 
erfolgte erst im  Miirz. Sio betragt fur Cleveland-Sorten 
35 S, fur Hamatit 40 S. Die Naehfrage des Auslandes war 
starker ais je zuvor, konnte jedoch wegen der Rohcisen- 
knappheit nur selten berucksichtigt werden. Die Preise 
fur Belgien, Erankreich und Italien waren fur Hamatit
10 S, fiir dic iibrigen Sorten 5 S  hóher ais im Inlandc; 
fur andere Lander war nichts zu haben. Ferrom angan  
war sehr knapp und stieg im  Preiso woiter, der bei 76 
bis 78 %  Mangangehalt Mitte des Monats im  Inlande 
auf £  30 die gr. t, fur dic Ausfulir auf £  32,6 stand. E in  
groBerer AbsehluB nach den Vcreinigten Staaten, liefcr- 
bar im  ersten Halbjahr, soli zu 140 $ cif getatigt worden 
sein. — Dio Roheisen- und Stahlgewinnung stellte sieh 
seit Ju li 1919 fo gendermaBen (in 1000 gr. t):

Jloh- FluB- Eoh- FlnB-
i elseu stahl eisen stahl

1 1919 .Juli . . 641 618 1919 Noy. . . 624 695
,, August-. 521 474 ,. Dez. . . 632 692

■ .. Sept. . 581 718 1920, Jan. - - 665 754

| .. Okt. . . -145 433 ,,, Febr, . . 645 798

Arbeitstiiglich wurden im  Februar 22 300 gr. t ge- 
wOnnen gegen 21 500 im  Januar. — Halbzeirg war wie 
bisher sehr knapp und kaum zu erhalten, da die Nach- 
Erage stiirker war ais dio Erzeugungsmoglichkeit. Die 
Notlage der Yerbraucher war daher sehr groB, und manclie 
Verschmelzung von Werken in  letzter Zeit wird haupt- 
sachlich auf dio Absicht zuriickgefiihrt, sieli in Rohstoffen 
unabhangig zu machen. Die Lieferungen Amerikas auf 
alte Abschlusse sind nahezu erledigt, neue Auftriigo m it 
amerikanischen Erzcugem wurden nicht abgesehlossen. 
ICnuppel waren kaum zu haben und die.Preise stiegen fort- 
gesetzt; fur April/Juni-Lieferungen wurden £  23 bis 24 
verlangt. In  Platinen war die Lage beinaho noch ange- 
spannter und die erzielten Preise stiegen bis £  29 bis 30 
gegen £  23 Anfang des Monats. — Die AbsehluBtiitigkcit 
iii Fertigo isen  u n d  -stahl lag etwas ruhiger, da die 
Kaufer nur schwer Auftrage unterbringen konnten, trotz

dem sie dio geforderten. Preise ohne weiteres bewiHigten, 
wenn nur Ware zu annehmbaren Lieferfristen zu haben 
war. Gegen Monatsende waren von den Werken Notie- 
•i ungen mit Rucksicht auf die UngewiBhcit uber dio weitere 

Preisentwicklung kaum zu erhalten, in einzelnen Fallen 
zogen dio Werke alle Angebote zurifck. Das Festland, 
•>esonders Spanien, war m it starken Anforderungen am 
Markte. Dagegen lenkte das uberseeische Geschaft, wohl 
mit Rucksicht auf die neuen Preiserhohungen und dio an 
sieh sehr hohe Preislage, in  etwas ruhigere Bahnen ein; 
namentlich von Indicn und Japan, die fur Monate ein- 
gedeckt sein durften, war dio Naehfrage wen;gcr stark 
aisseither. In  Sch ienen waren dio Werke gut beschiiftigt. 
E'nzelne Walzeisensorten, z. B. kleine Stahlwinkel und 
dunner Rundstahl, sowie Sehiffsplatten waren fast. nicht 
zu haben. Der Markt in  W ciBblech war bei weiter 
steigenden Preisen selir fest, gegen Monatsende jedoch 
etwas zuruckhaltender infolge amerikanischer Angebote 
auf den Festlandsmarkten zu Preisen, die unter den eng- 
lischen lagen, sowie infolge des Ende Februar ausgebroehe- 
nen Streikes der Sfahlwerksąrbeiter in  Sudwales. Die Ar

beiter fordem eine 40prozentige Lohnerhóhung, die von 
den Werken abgelehnt wurde. An dem Ausstande sind 
16 000 Arbeiter beteiligt, jedoch werden auch bei yerhalt- 
nismaB:g lrurzer Dauer des Streiks die WeiBbleehwerke, 
die nur iiber geringe Yorrate an Platinen yerfugen, die 
Arbeit einstellen musspn, wodurch weitere 27 000 Arbeiter 

in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Preisstellung be

trug fiir WeiBbleche 20X14, Lieferung April/Juni, 75 8  
frei Wagen, fur das 3. Yierteljahr wurden 72 bis 73 S 
und fiir das letzto Jahresriertel71 Syerlangt. DieWochen- 
erzeugung an WeiBbleclien betrug etwa 1 Million Kisten. 
Yerzi nk te  B lechc warenebenfalls sehr knapp und zogen 
im  Pre:se weiter bis £  55 fur Wcllbleclie in  Pa keton und 
£  56.10 fur ebene Bleche an. Die Inlandspreise von Walz- 
eiseil wurden im  Miirz um 1 £  erhoht. Fur die Ausfuhr 
wurden folgende fob-Preise gefordert: Stabstahl £  28.10 
bis 30.—, Triiger £  26.--, Winkel £  27 bis 29, schwere 
Schienen £  19.15, Schiffs- und Behalterbleche 5/ , "  und 
dariiber /  29.—.

Der britisehe AuBeuhandel in Eison und Stahl machte 
gegeniiber dem Vorjahre weitere Fortschritte und betrug 

im Januar und Februar 1919 und 1920 (in 1000 gr. t):

■ -

Einfohr Ausfuhr

1919 1920 1919 1920

Januar . . . .  
Februar. . . .

52.6
46,4

79.0
72.0

171.1
110,4

261,2
231.1

.Tanuar/Februar 99.0 151,0 281,5 492,3...1....._  _
An Handclsschiffen wurden 1919 in GroBbritannien 

612 m it einem Tonnengehalt von 1,62 Mili. gebaut, d. i. 
rd. 272 000 t  mehr ais 1918, aber 312 000 t  weniger ais 
die Hochstziffer von 1913. Die britischcn Kolonien 
bauten 263 Schiffe m it 359 000 t, dic Verein;gten Staaten 
von Nordamerika 1051 Schiffe m it 4,07 Mili. Tonnen- 

gchalt-, Japan 133 m it 612 000 t. —
Die in  der zweiten Marzwoche erhohten Preise, ver- 

glic-hen m it den Anfang Februar* giiltigen, stellen sioh 
wie folgt:

5. Fobrnar 
1920

ll.MUrz

1920

Roheisen: S d 5 d

Clevoland-GicBere:eisen Nr. 1 . 182,6 200,6

„  „  Nr. 3 . 175,- 200,-

,, PuddelrolieisenNr. 4 . 
O stk iis ten-H am atit................

175,— 207,-
220,- 260,-

Eisen:
Stabcisen, gew. Qualitat . . . 485,— 490,-

„  markiert (Staff.) . 540,— 540, -

Winkeleisen . . . . . . . . . 495,— 495.-

T-Eisen bis 3 Z o l l .................... 505, ~ 505,-

Stahl: England und Walc*:
ICnuppel, w e ich ....................... 410.- 490,

Platinen, W allise i'.................... 4(50, — 640.-

Schienen, 60 Pfd. und mehr . 375,— 420,

Laschen und Unterlagsplatten. 475,— 525, -

T rag e r ........................................ 390,- 430,-
430.-

Rund- u. Yierkantstabe, grofle 500.- 500.—
,, kleine 540.- 540.-

Flacho Stabe unter 5 Zoll . . 490.- 490,-

Schiffs- und Behalterbleche . . 470,- 470,-.
Kesselbleche................................ 560,- 570,-
Schwarzbleehe Nr. 24 . . . . 760,- 840,-

I I . FRANKREICH. -  Vcrkehrsnote und Brenn- 
stoffmangel sind nach wie vor die beiden Hauptgriinde, 
denen die Schwierigkeiten in  der franzosischen Eisen
industrie zuzuschreiben sind. Die Verkehrsnot beruht 
nach den Mitteilungen des Verkehrsminister8 in  der 
Kammer weniger auf Mangel an Verkehrsmitteln, da 
Frankreich 17 336 Lokomotiyen, darunter 12 934 be- 
triebsfahige, d. li. etwas mehr ais yor dem Kriege, besitze, 
wahrend der Bestand an Wagen 463 000 (gegen 361000) 
betrage, woyon 375 000 in gutem Zustand seien. Die 
Ursache der Schwierigkeit liege vielmehr zunachst in dem 
Mangel an Kohle, sodami in der groBen Zahl v0n aua- 
besserungsbedurftigen Lokomotiyen. Bis zur Wiedcrkehr
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regelmafliger Verhaltnisse uurdcn immerhin noch einige 
Jahre yergehen. Von anderer Seite wird ais Hoiiptursache 
der Yerkehrssehwierigkeiten die mangelhafte Besehaffen- 
lieit des Oberboues bezeichnet. — Von der im  Januar er- 
folgten Erhohung der Eisenbahnfraehtsatzo sowie yon 
y.weckmaBigcn Einrichtungen im Betriebe erwartete mon 
gloichwohl eine leichte Besserung im  Łaufe der nachsten 
Monate. Am 25. Februar jedoch brach ein Streik der 
Efsenbahner aus, der von der P. L. M.-Bahn ausging und 
mit geringen Ausnahmen auf fast alle Netze ubergriff. 
Zwar wurde der Ausstand nicht allgemein, da nach An- 
gabe .der Regierung nur 120- bis 130 000 yon insgesamt 
380000 Eisenbahnern streikten; auch dauertc cr nur oino 
Woche. Aber seine Auswirkungen macliten sich auf allen 
Gebieten der gewerbliehen Tatigkeit und besonders auch 
in der Eisenmdustrio bemerkbar dureli Verstopfung der 

, Hiifen und Bahnhofe, sowie zunehmenden Mangel an 
Brennstoffen, woyon an sieh keine Vorrato yorhanden 
waren. Die Folgen dieses Ausstandes durften noch langere 
Zeit zu spuren sein. — Das groBte Hindcrnis fiir ein krafti- 
ges Wiederaufleben der Tatigkeit der Eiscnindustrie ist 
aber der Mangel an Brennstoffen, und die Kohlcnfrage 
beunruhigt die offentlieho Meinung Frankreichs in bohem 
Grade. Auf eine Anfrage in der Kammer daruber erwiderte 
der Minister der offentlichen Arbeiten, bei einem Jahres- 
verbrauch von etwa 70 Mili. t  betrago dio gegenwartigo 
Forderung Frankreichs an Kohlen nur rd. 20 Mili. t. 

Alle Anstrengungen zur Steigerung der Fordcrung wurden 
gemacht, u. a. auch durch Heranziehung polnischer und 
italienischer Arbeiter und dureh Yerbesserungen des Yer- 
kehrs, damit das Land weniger yon der ;ui«landisehen 
Zufuhr abhange. Aus England wurden gegenwiirtig 
18 Mili. t  eingcfuhrt, und man hoffe auf noch groBere Zu- 
fuhren von dort. Belgien liefćre 120000 t monatlieh und 
wolle groBere Mengen sehickcn. Amerika habe 1919 
450 000 t  geschickt. (Yon den diesjahrigen Lieferungen 
Amerikas, das ein Kohlenausfuhryerbot erlassen hat, 
sprach der Minister nieht.) Deutschland, das nach dem 
Vertrag yom 29. August 1919 monatlieh 1,6 Mili. t leisten 
musse, habe im Januar nur 500 000 t geliefert und die 
tuglichen Lieferungen im Februar betrugen durchschnitt- 
1 ich 24 000 t. Frankreieh musse seinen Yerbraueh 
einsehranken und mehr und mehr auf Ersatz fur 
Kohle zuruekgreifen; yiel erhoffte der Minister yon dcm 
Ausbau der WasRerkrafte des Landcs. — Die Wieder- 

herstellungsarbeiten der Zeehen des . Nordens gingen 
weit weniger sehnell yoron, ols man im Yorjahre erwarten 
zu konnen glaubte, wobei die Heimsendung der deutschen 
Gefangcnen die Arl)eiten noch mclir yerlangsamen durfte. 
Gegen Monatsende brachen zudem auf einzelnen Gruben 
AuSŚtande aus. Im Pas de Calais konnte dic Fordcrung 

im  Januar auf 699 000 t gesteigert werden gegen 651 000 t 
im  Dezember und 653 000 t im Noyember des Vorjalires. 
Dabei kostet heute dieselbe Menge geforderter Kohle 
466 %  mehr an Arbeitslbhn ais yor dem Kriege. — Fiir
1. Marz -Amrden neue Kokspreisc festgesetzt, die 50 Fr. 
die Tonne hoher sind ais die bisherigen. Ruhrkoks stellte 
sich auf 190 Fr. f. d. t frei Wagen Grenzstation (bislier 
140 Fr.), sonstiger Hutten- und GieBereikoks 210 Fr. 
f. d .t  frei Wagen Grube, Grenzstation oder franzosiseber 
Hiifen (seither 160 Fr.), Kokskohle jeder Herkunft 
150 Fr.

Der Brennstoffmangcl wird um so sohmerzliober 
empfunden, ais der reiche Besitz an Eisencrzen'der fran- 
zósischen Eiscnindustrie gostatten wiirde, nieht nur den 
Bedarf des Landes zu decken, sondern auch ein beachtens- 
werter Wettbewerber auf dcm Weltmarkte zu werden. 
Um aber dio etwa 43 Mili. t zur Yerfugung steliendcr hei- 
miseher Eisenerze zu yerliutten, waren etwa 18 Mili. t 
Koks notwendig, wiihrend die diesjahrige Gcwinnung nur 
auf 6%  Mili. t  geschatzt wird. — Unter den beśtchenden 
Ycrhaltnissen war auch im Februar an eine Steigerung der 
Erzeugung nicht zu denken; eine Reihe yon Werken 
arbeitetę yielmehr nur m it yerkurzten Schichten oder 
lagen zum Teil still. So war im Departement Hautc-Marne

das Walzwcrk der Stahlwerke yon Micheyille yom 9. bis 
16. Jan. in Betrieb, lag dann yom 17. Jan. bis 3. Febr., 
still, arlieitete wieder vcm 4. bis 27. Febr. und muBte 
yom 28. Febr. bis auf weiteres den Betrieb wieder ein- 
stellen. In  Łothringen wird die gcgenwartige Erzeugung 
auf nur 14 bis 15 %  der regelrechtcn Gewinnung geschatzt.
— Infolge der bcschranktcn Erzeugung herrsclite groBer 
Mangel an Rohe isen, wenn sich auch in  Mcurthe und 
Moselle die Lage gegen Monatsende durch reicblichere 
Koksbelieferung etwas besserte und einige Hochofen an- 
gcblasen werden konnten. Die Verteilung des deutschen 
Kokscs erfolgte hier zu 48 %  an Meurthe und zu 52 %  
an Moselle. LnMinettcgcbiet fehlte es yor allem an den 

fremdcn, besonders italicnischen Arbeitern, dic yor dem 
Kriege in groBer Anzahl tatig waren; 1912 kamen auf 
16 400 allein im  Erzbergbau besehiiftigte Arbeiter nur 
5800(=35 %)Franzosen,dagegen8800(=54 %)Italiener 
und 1800 sonstige fremde Staatsangehorige. Ende des 
Monats erhohte das Comptoir de Longwy die Preise fur 
Roheisen Nr. 3 m it ruckwirkender Kraft ab 1. Febr. auf 
400 bis 42.j Fr. f. d. t  ab Werk gegen 380 bis 400 Fr. im 
Januar. Die ab 1. Marz erfolgte Erhohung der Kokspreise 
brachte eino weitere Preisstcgeiung um etwa 25 Fr. auf 
430 bis 450 Fr. f. d. t. — Die S tali lerzeugung war ebenfalls 
sehr beschrankt und erreićhte kaum die Halfte dessen,. 
was man erwartet liatte. — In  W alzerzeugnissen, 
w’orin andauernd. starkę Naćhfrage hcrrschte, konnten 
die Werke Auftriige nur m it ausgedehnten Lieferfristen 
iibernehmcn. In  Abnehmcrkreisen klagto man zudem 
iiber mangelnde Yertragstrcuc; im Yorjahre zu festen 
Preisen gekauftes Materiał werde nicht geliefert oder nur 
zu hoheren Preisen, ein Vorgehen, das m it Verteuerung 
der Rohstoffe, Łolin- und Frachtcrhohungen usw. be- 
grundet wird; bei Nichteinyerstandnis m it den Preis- 
erhohungen werde um Zuruckzieliung der Auftrage ge- 
beten, was jedoch seitens der Kfiufer fast nie gcscliehe, 
um nur Ware zu erhalten. So wurde yon einem Werke 
in der Pariser Gegend durch Rundselireiben die Verteue- 
mng der Gcsteliungskosten fur StahlformguB mit 700 Fr. 
f. d. t  angegeben und diese Erhohung fur alle Lieferungen 
ab 1. Jan. 1920 angewandt. Die Preise fur Walzware er- 
fuhren infolge des am 23. Febr. in Kraft getretenen Ge- 
setzes iiber Erhohung der Frachtentarife weitere Steige- 
rungen. Das Compt oir sidćrurgique de France kundigte 

dureh Rundschreibcn eine Preissteigerung fur Eisenbahn- 
zeug um 25. Fr f. d. t  an, und zwar fur Lieferungen 
ab 25. Febr. Eine weitero allgemeine Prciserhohung um 
75 Fr. f. d. t  soli ab 1. Miirz erfolgen und zwar lediglich 
ais Folgę der Frachterhohungen; wenn die yorgcseliene 
Yereinheitlicliung der Frachtentarife Gesetz wird, soli eine 
neue Durchsicht der Preise erfolgen. Handclscisen kestetr 
Ende des Monats zwisehen 1150 und 1250 Fr. f. d. t. 
Dieser Preis galt jedoch nicht fiir neuo Auftrage, denn 
kein Werk und kein Verkaufskontor nimmt neue Auf
trage zu festen Preisen an; dieso Preiso werden yielmehr 
fur in der Ausfiilirung begriffeno oder seit Monaten ge- 
buclite Auftrage angewandt. Fur Bleche, worin Bestellun
gen kaum unterzubringen sind, bat das Comptoir des 
tóles et larges plats tlie Vcrkaufspreise aus demsclbon 
Gninde fur alle Lieferungen ab 26. Febr. crhoht, und 
zwar fur Grob- und Mittelbleche um 112,50 Fr., fur Fein* 
bleche um 122,50 Fr. f. d. t. Demnach kosten Grobbleche 
etwa 1050 Fr., Mittelbleche 1230 und dunere Bleche. 
1290 Fr. f. d. t. Gezogener Draht kostete Ende des Monats 
1600 Fr., yerzinkter Draht 2000 Fr., yerzinkte Wellbleche 
2250 Fr., Stifte 1500 Fr. f. d. t Grundprcis. — Die Tatig
keit der Fabrikeń fur rollcndcs Materiał, die sehr stark 
beschaftigt sind, wurde durch den Mangel an den erforder- 
lichen Eisenerzeugnissen sehr gehemmt. Im  laufenden 
Jahre hofft man auf 2750 Łokomotiyausbesserungen 
groBeren Umfanges zu kommen (im Vorjahre 1771) und 
auf 92 000 groBere und mittlere Wagenausbesserungen 
durch die Priyatindustrie. Der Preis fur Eisenbahnwagen 
steigt weiter; fur gedeckte Guterwagen mussen 30- bis 

40 000 Fr. angelegt werden, fiir offene Wagen 25- bis
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35 000 Er., fur flachę Wagen 15 bis 20 000 Fr., fur Per- 
-sonenwagen neuester Art rechnet man mit 500 000 Fr. 
fur 1. Klasse, 325 000 Fr. fur 2. Klasse undetwa 250 000Fr. 
fur 3. Klasse. Der Preis fur Lokomotiycn soli sieli nicht 
unter-5 Fr. das kg stellen. Die franziisisehen Wagen- 
beschlagfabriken beschlossen die Grundung eines Ver- 
bandes.

Die Preise des Verbandcs der Parise^ Eisenhiindłcr 
betrugen Ende Februar gegenuber Dezember und Januar 
(+  3(5 Fr. Oktroi f. d. t):

Eude Eude Iinde
Dezember Januar Tcbruar

1919 1920 1920

f. d. t 
Fr.

f. d. t t. d. t
Fr, Fr.

Triiger, ............................ 950 1050 1150

U -E isen ........................... 1000 1100 1200

Stabeisen I. Klasse . . . • 1)50 1050 1200

Winkeleisen . . . . . . 950 1050 1200
Bandeisen........................ 1 ióo 1200 1350
Bleche, 5 111111 und mehr 3050 1230 1360

>. 4 tf 1080 1260 1390

3 1100 1290 1420

„  2 y2 118U 1400 1540
0 1200 1420 1560

” b / ,- i 1330 1550 1690

E'ne Bekanntmaehung der Regierung forderte die- 
jenigen, welche die Aufreehterhaltung yon Vorkriegsvcr- 
tragen im  iiffcntlichen Interesse auf Grund des § 299 des 
Friedensyertrages yerlangen, auf, ihre Gesuclie bis zum

10. Marz einzureichen.

I I I .  BELGIEN . — Der belgische E.senmarkt bot 
im Februar das gleiche Bild wie in den Yormonatcn, Und 
eine Aenderung der Verhaltnisse ist erst zu erwarten, 
wenn eiiie Besserung hinsichtlich der Brennstoffyersor- 
jjung eintreten wird. Die belgiselie Bergwerksyerwaltung 
hat fur Dezember 1919 eine Untersuchung uber die Lage 
der Industrie angestellt und ais wichtigstc Griinde fiir 
tlen Riickgang bezeichnet: Materialmangel infolge Zer- 
Mórung oder Wegnahme durch den Feind, Mangel an 
Hoh- und Brennstoffen sowie rollendem Materiał, ferner 
Arbeitcrmangel, Vcrkiirzung der Arbeitszeit und infolgc- 
dessen Verminderung der tiiglichen Arbeitsleistung. Fiir 
d c Kohlenzeclien wurde in der Zeit vom 12. bis 20. Dez. 
eine tagliclie Forderung von 73 981 t  bei einer Arbeiter- 
aahl yon 154 733.Mann festgestellt gegen 78 886 t mit 
148748 Arbeitern im  Jahre 1913; die Arbeiterzahl war 
also 1919 um  4 %  hoher, die Tagcsleistung 6 %  geringer. 
In den Kokercien waren im Dezember 191!) 1640 Arbeiter 
beschaffigt gegen 3002 in 1913, d. i. 53 %. Die tagliche 
Koksgewinnung stelltc sich auf 2898 t gegen 8729 t. im 
•Jahre 1913, d. h. 33 %  der Vorkriegsgewinnung. Die. 
E senindustrie beschiiftigte im  Dezember 1919 21 971 

Arbeiter gegen 36 548 in 1913 oder 40 %  weniger, wahrend 
die Tagesgewinnung 6761 t  gegen 20 065 t im Jahre 1913 
oder rd. 64 %  weniger betrug. — lin  Januar dieses Jahres 
crfuhr die Kohlengewinnung eine betrachtliehe Zunahme; 
es wurden 1 870 000 t  gefordert oder 97,8 %  der dureh- 

schnittliehen Monatsfórderung 1913 gegen 1549 000 t 
bzw. 81 %  im Dezember 1919, wobei das Becken yon 
Mons mit 118%, das Zentrum m it 101,8% die Durch- 
Kchnitts-Monatsfordening von 1913 tiberholte, wahrend 
das Becken von Namur m it 73,2 %  der schlechteste 
Fiirderbezirk war. Die giinstigen Fortseliritte in der 
Kohlengewinnung wurden gegen Ende Februar wieder 
dujch Arbeiterstreiks, Teilausstande in der Borinage, im 
Zentrum und auf dem rechten Maasufer, becintrachtigt. 
Besonders scliwierig ist die Lage der Eisenindustrie infolge 
des Mangels an Koks, da die vom Kokssyndikat den Hoch
ofen zur Yerfugung gestellte Menge kaum 60000 t monat- 
Isch betragen durfte. Die Zufuhr des in Deutsehland ge-

kauften Kokses wurde durch Hochwasser und den im 
Januarberieht erwahnten Schleusenunfall aufgehalten, so 
daB an Stelle der monatlieh erwarteten 20 0C0 t nur etwa 
12- bis 15 000 t den Hochofen zugefuhrt werden konnten. 
Erst gegen Ende des Monats wurde die Schiffahrt auf 
dem Kanał von Maastricht wieder eroffnet, wovon man 
eine regelinaCigere Zufuhr an Rulirkoks erhofft. Auch 
die Balinbeforderung soli mittels durchlaufender Zuge, 
wofur belgische Lokomotiyen bereitgestellt werd<n, von 
der Ruhr bis Liittich aufgenommen werden. AuBerdem 
soli die heimisclie Koksgewinnung mit allen Mitteln ge
fordert werden. Die Vcrkehisverhaltnisse der Eisen- 
balinen bessern sich allmahlich, wozu die umfangreichen 
Bcstellungen der Regierung an rollendem Materiał wesent - 
lich beitrugen. Von den 8700 Wagen, die wahrend des 
Krieges in Frankreich liefen, sind bereits 7600 nach Bel
gien /.uriickgckommen. — Aus Deutsehland sollen b s 
jetzt 9800 Masehinen aller Art auf Grund der Bestim- 
inungen des Friedensyertrages zuruckbefordert sein, wei-' 

terę 3200, die festgestellt seien, wurden demnaohst a bgię - 

tiefert.
Der starko Manuel an- Brennstoffen beeintriuhtigte 

die Erzeugung der Eisenindustrie in  holiem MaBe. ' Da 
auch die Gcstehungskosten infolge der seit 1. Febr. durch 
die Staatsbahnen erhohten Frachtsatze —  sie stellen s ch 
jetzt 100 %  hoher ais die Friedenssiitze — , durch die neuen 
Lohnaufschliige und den nachteiligen Wechsclkurs er- 
heblich beeinfluBt wurden, so war bei gleichzeitig auBor- 
ordentlich starker Naehfrage in allen Zweigen der Eisen
industrie ein weiteres kriiftiges Anzielien der Preise un- 
ausbleiblich. — In  Roheisen konnte die Naehfrage nicht 
befriedigt werden, da die Erzeugung ungenugend blieb 
und Vorrate kaum rorhanden waren. Einzelne Hochofen 
muBten wegen Koksmangel gedanipft werden; Hiitten, 
die einen oder mehrere Hochofen zum Anblasen fertig 
hatten, konnten nur unter Schwierigkeiten einen einzigen 
in  Betrieb halten und dazu noch wahrend eines Teils des 
Monats in yerlangsamtem Gdnge; andere Werke konnten 
iliren einzigen Ofen nicht anblasen aus Fureht, den Be
trieb mangels Koks nicht durchfuhren zu konnen. Thomas- 
roheisen, das kaum zu haben war, kostete Ende Februar 

650 Fr., GieBereiroheisen etwa 625 Fr. Auswiirtige An- 
gebote yon Roheisen fuhrten mit Riicksicht auf den nied- 
rigen Kurs des Franken gegenuber dem Sterling- und 
Dollarkurse nicht zum Geschaft. Die Rolieisenerzeugung 
stellte sieli im Januar auf 40 831 t gegen 207 058 t im 
Jahre 1913, d. i. 19,8 %  der Gewinnung yom Januar 
1913, wahrend im Jahre 1918 infolge des Stilliegens der 
Werke kein Roheisen erzeugt wurde. Da ein groBer Teil 
der Roheisenerzeugung auf GieBereiroheisen entfiel, so 
standen den Stahlwerken yerhaltnismiiB:g geringe Mengen 

Roheisen zur Stahlgewinnung zur Yerfiigung. Gleichwohl 
erreichte dic Erzeugung von Stahlrohblikken und Stahl- 
formguB m it Hilfe der yOrhandenengroBenSchrottmengen 
im  Januar fast 50 %  der Friedensgcwinnung: sie betrug 
56 875 t  gegen 117 455 t  in 1913, wobei die Herstellung 
yon Siemens-Martin-Stahl d!e yon Konyerterstahl be- 

deutend flbertreffen durfte. Im  ganzen Jałire 1918 wurden 
nur 10 820 t Siemens-Martin-Rohblocke und 260 t Stahl- 
formguB gewonnen gegen 2,25 Mili. bzw. 72 600 t im 
Jahre 1913. Stahlsehrott kostete 240 bis 250 Fr., guter 
GicBereischrott 475 Fr. — H albzeug  war kaum zu haben, 
da die Stahlwerke ihre Erzeugung selbst auswalzten. 
Sehr sehwicrig war infolge der Knapplieit an Kniippeln 
und Platinen die Lage der reinen Walzwerke, die tŚglich 
nur einige Tonneń auswalzen konnten oder yoriiber- 
gehend ihren Betrieb stillegen muBten, da auch auf die 
m it lotliringisehen Werken yor mehreren Monaten zu 
billigeren I^eiscn gebuchten Halbzeugal)sehlus.se nielits 
geliefert wurde. Die daruber entstandenen Sleinungs- 
yerschiedenlieiten sollen yon der franzosischen Regierung 
und den neuen Besitzern der lotliringisehen Werke ge- 
regelt werden. Einige Ueberseeangebote Anfang des Monats 
zu etwa £  19 cif Antwerpen konnten yon den. belgisehen 
Werken wegen des ungunst'gen Weehselkurses nicht in
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Erwagung gezogen werden. — Die Nachfrage nach Eertig . 
e isen und -stahl war nach wie yor sehr umfangrcich und 
ubertraf bei weitem die Erzcugungsmogliehkeit. Die 
Werke erhielten sozusagcn jeden Preis, den sie forderteń. 
Trotzdem bewegte sich die AbschluBtatigkeit in  engen 
Grenzen, da die Erzeuger nur fiir kurze Eristen verkauften, 
auf entferntcre Lieferungen aber aus Eurcht vor Steige- 
rung der Selbstkostcn nur zu gleitenden Preisen abzu- 
schlieBen geneigt waren. Unter diesen Umstanden waren 
dio Preise rein nominell. Fur das Ausland, das m it sehr 
starker Nachfrage am Markte war, blieb fast nichts ubrig. 
Trager und U-Eisen, wofur kaum Angebote zu haben 
waren, kosteten Ende des Mojrlats 1100 bis 1200 Fr. gegen 
900 bis 950 Fr. im  Januar. Stabstahl war ebenfalls nur 

ingeringen Mengen erhaltlich und kostete 1150 bis 1250 Fr. 
Bleche waren bei steigenden Preisen stark gefrngt und 
erzielten 1250 bis 1350 Fr. fiir Grobbleche, wahrend fur 
dunnere Sorten 1500 bis 2000 Fr. die Tonne frei Wagen 
Werk bezahlt wurden. Dio Knappheit an Eisenerzeug- 
nissen zoitigte auch in Belgien, iihnlich wie in Deutsch
land, die ungesunde Erscheinung, daB Lcute, dio fruher 
nie etwas m it der E'senindustrie zu tunhatten, Spekulanten 
und Schieber, sich auf den E ;senhandel warfcn; cs wird 

von Fallen berichtet, dafl groBe Eisenhandelsfirmcn von 
einem Spezerei- oder Blumenhandler ziemlich bcdcutende 

Mengen Stabeisen und Bleche kaufen konnten, die bei 
den Werken niclit zu erhalten waren. — Die Eisenbau- 
anstalten, Maschinenfabriken und besonders Wagenbau- 
anstalten waren reichlich m it Arbeit yersehcn; aber auch 
sie lehnten festc Preise ab und yerkauften mir zu gleiten
den Preisen. Bei dem von der belgisehcn Staatsbahn aus- 
geschriebenen Auftrog auf 15 000 Kohlenwagen, der sich 
auf 350 bis 400 Mili. Fr. stellt, betragt die Forderung der

belgischen Wagenbauanstalten etwa 24 ICO Fr. gegen . 
4000 Fr. im  Friedcn. Der Preis wurde yom Ministerium 
ais zu hoch beanstandet, wogegen die Fabriken eine 
Herabsetzung des Preises mit Rucksicht auf die schwierige 
Beschaffung der Rohstoffe und den ungunstigen belgischen 
Wechselkurs fur unmoglich erklarten.

Ueber den AuBenhandel Belgiens an Eisen und Stahlr  
Eisenerz und Brennstoffen im Januar d. J ., yerglichen mit 
dem Monat Januar 1913, gibt die naehstehende Zahlen
tafel AufschluB:

In 1000 t

Klnfuhr Ausfuhr

Jan. 1913 Jan. 1920 Jan. 1913 Jan. 1020 j

Roheisen - . . 74,0 51,9 0,9 v L I
Alteisen. . . . 15,0 16,7 12,5 0,7'
Ilalbzeug . . . 8.8 28,3 13,1 0,4
Trager . . . . o;i 1.8 9,5 3,4
Schienen . . . 0-.8 1.0 15,3 1,4
Stabeisen . . . 3,5 5,8 45,9 15,1
Bleche . . . . 3,5 2,5 14,6 6,9
Dralit . . . . 0,6 0,8 1,0 4.5
Rohren . . . . 2.0 0.4 0.3 » 0.2
Rolloncl. Eiaeu- '

bahnzeug . . • 8,7 7,5 0.9
Niigel u. Stifte 0,1 0.1 ' 1,8

Esenerz . . . 

j Briketts . . .

637,‘I  " 
693,9 
114,1 . 
40,4

160,1
37.7 

6,1
41.7

76.0 
396,3
84.0 
40,6

4,3
95.1 
10,5
11.1

Erhohung der Eisenpreise. — Der Stahlwerks- 
V erband teilt in einem Rundschreibcn mit, daB zum 
Ausglcich der Kohlenpreiserhohung fiir alle Erzeugn;sse 
m it Ruckwirkung ab 1. Marz oine P re ise rhóhung  von
05 J l f. d. t auf dio bisherigen Verbandspreise eintritt.

Siegcrlander Eisensteln-Verein, G. m. b. H., Siegen. —
Infolge der am 1. Marz eingetretenen Erhohung der Eisen- 
bahntarife und Brennstoffpreise hat der Vcrcin dio Marz- 
Verkaufspreise fur R o hspa t um 13,50 'M und fur 
R ostspa t um  20,10 M f. d. t heraufgesetzt.

Ostdeutsches Roheisen - Syndikat. — Das Syndikat 
iśt bis Endo Dezember 1922 yerlangert worden.

Rhelnisches Braunkohlen-Syndikat, G. m. b. H., Kóln.
— Nach Eintragung des neuen Syndikatsvertrages in das 
Handelsregister ninmit das bisherige Rheinische Braun- 
kohlenbrikett-Syndikat, G. m. b. H., die Bezeichnung 
„Rhe in isehes B raunkoh len- Synd ik a t, G. m. b. H .“ , 
an, und umfaBt ais Bezirks-Syndikat im  Sinno der Aus- 

fiihrungsbestimmungen zum Gesetz iiber dic Regelung 
der Kohlenwirtschaft die gesamten Uraunkohlengruben 
des rheinischen Braunkohlenbergbaues nebst Westerwald 
und LandtHessen. Dio Hauptyerwaltung bleibt wie bisher 
i n Koln, wahrend fur die Westcrwalder Braunkohlen- 
gruben eine Zweigniederlassung in Marienberg (Wester- 
wald) und fiir die von Hesseneine solche in Frankfurt a. M. ' 
erriehtet ist.

Die Erhohung der BergarbeiterlShne. — In  Verhand- 
lungen zwischen den Vertretem der Arbeiterycrbande 
und dem Zechenverbande wurde folgende Vereinbarung 
erzielt: Unter der Yoraussetzung einer entspreehenden 
Kohlenpreiserhóhung tritt yom 1. April an fur alle Ar
beiter uber 20 Jahre eine Erhohung der Schiehtlohne 
unter Tage um 5,50 M je Schicht und bei den Gedinge- 
arbeitern eine Erhohung des Grundlohnes um gleichfalls 
6,50 .K ein. Der Lohn der Tagearbeiter wird um 0,90 J i 
jo Stunde fiir alle uber 20 Jahre alten Arbeiter erhóht. 
Dic unt-rr 20 Jahre alten Arbeiter uber und unter Tage 
erhalten eine ihrem Alter entsprechende Lohnerhóhung, 
die sich im einzelnen aus der neuen Lohnerhóhung ergibt.

Die Erhohung der Kohlenpreise durch den Reichs- , 
kohlenverband. — Mit Zustmmung des Reiehswirtscbafts- 
ministeriums hat der Reichskohlenyerband in  seiner 
Sitzung vom 28. Februar 1920 besehlossen, fur die Be- 
zirke des Rheinisch-Westfalischen Kohlen-Syndikats, do* 

|Niedersiichsischen Steinkohlensyndikats und des Stein— 
kohlensyndikats fur den Freistaat Sachsen die K oh len  

preise o insch lieB lich  Kohlen- u n d  U m sa tzs toue r  
ab 1. Marz 1920 wio folgt zu erhohen:

Fur den Bezirk des Rheinisch-Westfalischen Kohlen- 
Syndikats: f. d. t

Fettkohlen.................... um 18,— JG b:s 22,20 Ji
Gas- u.Gasflammkohlen „ 18,— „  „  22,20 „
EBkohlcn . : ................. 18 ,-  „  „  24,60 „
Magerkohlen (Osten) . „ 18,— „ „  25,10 ,.

(Westen). „  17,80 „  „ 28 ,-  ..
Koks’ ................................. . 10,30 „ „  32,10 .,
B r ik e tts ................................. „  43,20 J i f. d. t
Schlamm- und minder-

wertige Feinkohlen . „  6,20 „  „
Mittelsorten und Naeh-

waschkohlen . . . . „ 3.10 „  „
Fiir den Bezirk des Sachsichen Stcinkohlcnsyndikatc-- - 

Kohle (allgemein). . . um 18,40 J i f. d. t 
Stuckkohle und gewa- 

schene Sorten . . .  ,, 22,— „ .,
Abfallkohle......................... . 9,20 „
Grob- und Brcchkoks . „  33,— „ ,,
Koksgrus........................ .....  11,— „ ,,

Fur die dcm Bayerisehen Kohlensyndikat angtfhorenden: 
Braunkohlengruben werden die Preiso um 80,65 J i cin- 
sehlieBlich Kohlen- und Unisatzsteuer fur die Tonne 
Braunkohlenbriketts und um 26,90 .U fur Rohbraunkohle 
erhóht. Die Preiserhóhung erfolgte mit Rucksicht auf d:o 
Ueberschichten, die vOn den Bergarbe’tern zur Steigerung: 
der Kohlenforderung yerfahren werden und fiir die ein 
Lohnaufschlag von 100 %  yorgesehen ist.

*  *
*

Die ab 1. Marz gult:geń R uh rkoh lenpre ise , ein- 
schlieBlich Kohlen- und Umsatzsteuer stellen sich nachi 

Einrechnung der obigen Erhohungen wie folgt:
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Ja n u a r Februar ! M arz

S o r t e 1920 1920 1920

J i X .łC

F e t tk o h le n .

Forderkolile ......................100,90-108,70 149,70-151,60 168,00-169,80
Bentraellerte Kohle. . .108,40 110,20 162,30-104,10 182,80-184,10
StCckkoItle......................... ! 109,00-111,40 174,90-170,70 196,50-198,30
NuflkoMc I und I I  . 117,70-119,50 179,10-180,90 201,30-203,10

„ I I I .....................j 117,40-119,20 179,10-180,90 201,30-203,10
„ I V .....................i 116,80-118,00 172,10-173,90 193,40-195,20

Rokrtkohle......................... 108,10-109,90 162,50-154,30 171,20-173,00

u n d  G a f lf la m m k o h lc n .G a i-

Gasforderkoble . . 
JGaiiflaminfdrderkohle 
■Flaminfordcrkohle . 
:8tfickkohie . . .
Ilalbgcilebte . . .
NuBkohle I  und II
; „ n i .. . .

„ IV . , .
NuŁJgrus . 0-20/30

„ 0-50/60
Gruskohle . . . .

108.70-110,80 
107,'JO-109,30 
106,00-108,-10 
109,60-111,4Q 
109,00-110,80
117.70-119,50 

. .117,40-119,20 

. 116,80-118,60 
mini 103,60-105,40 
mml 104,80-106,40 
. 101,80-108,10

169,30-171,40
156,40-158,50
149.70-161,50
174.90-176,70

179.10-180,90 
179,10 180,90;
172.10-173,90
145.70-147,50
146.90-148,501 
143,60-149,90'

190,20-192,30
175.70-177,80 
168,00-169,80 
196,50-198,30

201.30-203,10
201.30-203,10 
193,40-195,20
163.70-165,50 
164,90-166,50 
161,60-167,90

Forderkohle . . . .
„ melierte .
„ aufgebeiscrt

iStdckkohle...................
Nullkokle 1 und II

I I I  . . .  . 
r „ IV . . .  . 
Anthrazit Nufl 1 . .

„ „ n  . .
Forderęrus...................
iOmskoble unter 10 mm

M agerkoh len . 

.106,00-108,70:148,00. 
.,107,50-109,30:162,50- 
. 108,70-110,80 — .

109,60-112,00' 174,90- 
. 121,90-124,90'SOI,40- 
. 118,90-124,!'0;l 89,70- 
.114,70 118,60:170,00- 
. 125,60-127,301197,20- 
. 127,30-132,70 22ł),80- 
. 104,20-107,20 145,60 
. 100,00-105,10! 139,80-

150,701166,10-109,00 
154,301 171,20-174,30

182,30!
■204,40 
■195,70 
■173,90 
■199,00:
226,20}
148,50!
145,90|

K ok s .

.Hochofenkoks . .  . . ; 155,00-156,20
Giefiereikoks . . . .  .'155,60-157,40
Brechkoks 1 und I I  . . 176,90-178,90

Brlketta.
Brlketu............................  147,10-151,90)218,20-223,00: 201,40-206,20

190.50-204,70
220.50-229,50 
213,20-219,20
191.30-195,20
221.50-223,60 
24S,80-25-1,20
103.30-160,60 
157,00-1«3,50|

216.30-217,70; 242,90-244,50 
220,10-227,90' 254,00-255,80
258.30-269,60 290,40-291,00

Ueberarbeit im Ruhrbergbau. — Zwischen dem 
Z cchon vc rb an d  einersoits und den Arbeitnelimer- bzw. 
Angestellten-Yerbiinden anderseits wurde fiir den rhei- 
nisch-wcstfalischen Steinkohlenbergbau im AnschluB an 
das vorliiu f igo Abkommen vom 18. Februar 1920, betr. 
Ueberarbeit,- folgendes Abkom m en vereinbart:

Vom 15. Marz ab werden dio Belegscliaftcn unter 
Tage wochentlicli zweimafim AnschluB an die regelmaBigo 
Schicht je %  Ueberschicht zur Erhohung der Kohlcn- 
iorderung rerfahren. Es sind nach Moglichkeit allo Belcg- 
schaftsmitglieder unter Tage zu beteiligen; die Be leg-, 
schaftsmitglieder uber Tage rerfahren, soweit erforder- 
lich, entsprechendo Ueberstunden.

Allen Belegschaftsmitglicdem wird fur dio in dieser 
Weise geleisteten Ueberstunden anstatt des tarifmaBigen 
Lohnzuschlages von 25 %  unter Tago oin soleher ron 

100 %  und iiber Tage ein Zuschlag von 50 %  gezahlt.
Fur die an dieser Ueborarboit beteiligten Belegschafts- 

mitglieder wird folgende Zulage festgesetzt:
Die wochentliche Brotmenge betragt einschlieBlich 

der rationierten Menge und etwaiger Schwerstarbeitcr- 

zulagen 3125 g, dio wochentliche Fettmcnge ausschlieB- 
lich der rationierten Menge 54 kg- Der Preis fiir Brot 
und Fott ist der gleiche wie fur die rationierto Menge.

Ergibt sich die Notwendigkeit besonderer Abweichun- 
gen ron. diesen Bestimmungen, so sind diese Abweichun- 
gen zwischen Zechcnrerwaltungen und Betriebsraten (Ar- 
beiterausschuB) zu rereinbaren. In  Ermangelung einer 
Einigung entscheidet der TarifausschuB.

Zur Durchfuhrung dieses Abkommens ergehen, so- 
wcit erforderlich, Ausfiihrungsanweisungen, dic rom Tarif 
ausschuB erlassen werden. Bei Wiinschen oder etwaigen 
Beschwerden anliiBlich der Handliabung dieses Abkom
mens, uber die zwischen Zechcnrerwaltung und Bctriebs- 
rat eine Einigung nicht erzielt werden kann, entscheidet 
der TarifausschuB.

Dieses Abkommen gilt fur allo Belegscbaftsmitglieder 
und fiir alle Zechcnrerwaltungen. Es kann mit Frist- von

einer Woche zum Anfang der Woche beiderseits gekundigt- 
werden.

Die Durchftthrung der amtlichen Lohnstatistik fiir 
den Monat Februar 1920. — Um dio Durchfuhrung dei' 
auf Veranlassung der Reichsregierung stattfindenden Er 
hebung der Lohne und Gehalter der Arbeiter und An- 
gestollten fur den Monat Februar 1920 zu gewahrloistcn,- 
hat der Reicbsarbeitsministcr unter dem 9. Miirz 1920' 
eino ye ro rdnung1) erlassen, nach der jeder Arbeit- 
geber die vom Statistischen Reichsamt rersandten Vor- 
drucke der amtlichen Erhcbungspapiere bis zum 15. Apri 
d. J. rollstiindig auszufiillen, zu unterschreiben und an- 
das auf dem Fragebogen bezeichneto Statistischo Amt 
einzusenden liat. Auf begrundoten Antrag konnen die 
Statistischen Aemter fur einzelno Betriebe die Frist. 
ausnahmswoise iiber den 15. April hinaus rerlangern. 
Wissentlich unrichtige Angaben werden mit Geldstrafen 
bis zu 20 000 J l geahndpt.

Warenverkehr der besetzten Gebiete im Westen. —  
Das besetzte Rheinland iBt ein Teil des Deutschen Rcichcs, 
der Warenrerkehr unterlicgt daher den allgemeinen Be: 
stimmungen der deutschen Beliorden, also auch des Reichs- 
konunissars fur Aus- und Einfuhrbcwilligung. Wenn dic 
Besatzungsbchorden die Moglichkeit der Ausfuhr ron dci 

Vorlago einer deutschen Bewilligung unabhangig macheii- 
so ist das ein Machtspruch, den aufzulieben auBcrhalb des 
Maclitbereichs der deutschen Regierung liegt. Dio Be- 
satzungsbehorden legen auch der Einholung einer Ausfuhr- 
bo.willigung bei dem Reichskommissar fiir Aus- und Ein- 
fuhrbewilligung kcino Schwierigkeiten in  den Weg und 
dio Bewilligung wird von letzterem oder der sonst zu- 
stiindigen Zentralstello dem in dem Antrage anzugebenden 
Ausgangsz.ollamt direkt zugestellt. Dio Eisenbahndienst 

stellen im  besetzten Rheinland diirfen jcdoch die Ausfuhr
bowilligung zur Yermeidung pcrsonliclier Schaden. der 
Angestellten durch Eingriffe der Besatzungsbchorden rom 
Absender nicht fordern bzw. dio Annahmo einer Ausland- 
sendung beim Fehlon der Ausfuhrbowilligung nicht rer- 
weigern. Anderseits sollen sie die Versendcr darauf auf- 
merbam machen, daB die Einholung der Ausfuhrbewilli- 
gung bei der zustandigen Stelle in ihrem eigenen Interesse 
liegt, wenn sie sich ror Schaden und Kosten, die z. B. bei 
Beforderung der Sendungen d rch unbesetztes Gebiet 
entstehen konnen, schutzen wollen. Dies trifft haupt- 
siichlieh zu bei Sendungen nach Bosel, nach der Schweiz- 
und nach Holland, an dereń Gronze taglich eino groBe 
Zahl Giiter zuruckgehaltcn wird, weil dem Ausgangs 
zołlamt die Ausfuhrbowilligung nicht rorliegt.

Preiserhohung fiir Li’xemburger GieBereiroheisen. - 
Der Auśfuhrpreis fur Lustmburger GieBerciroheisen Nr. 3 
wurde ron 850 Fr. auf 1000 Fr. f, d. tfrei Grcnze erhoht.

Aktlengesellschatt Jlseder Hiitte in GroB-Jlsede und 
Aktiengesellsehaft Peiner Walzwerk in Peine. — Durch, 
dio rerkurzto Arbeitszeit und den .Mangel an Brennstoff 
konnte die Jlseder H iitte  im  Geschaftsjahre 1919 nur 
m it drei Hoehofen arbeiten. Infolgedessen sank auch dio 
Erzeugung und der Yersand des Peiner Walzwerks. 
Ende Dezenibcr 1919 muBte ferner wegen Kohlenmangel 
auch das Siemens-Maiitln-Sfahl werk stillgelegt werden, es 
wurde noch nicht wieder in Betrieb genommen. Der Yer
sand ist in den ersten Monaten d. J . noch weiter zuruck- 
gegangen. Dabei war dio Nachfrage nach allen Erzeug- 
nissen andauernd so dringend, daB sie nur zum kleinen 
Teil befriedigt werden konnte. Vielo Abnehmer konnten 
wegen ungenugender Belieferung mit Eisen ihren Bctr:eb 
nicht aufrechterbalten. Um die Eisennot im  Inlande 
tunlichst zu yermindern, rerzichtete die Gescllschaft auf 
dio Ausfuhr fasfc ganz. Die Beschlusso der aufierordent - 
lichen Hauptrersammlung roni 21. Norember 19192) sind 
inzwischen durchgefuhrt und 5 Mili. M vom Reich uber- ,

») Roichs-Gesetzblatt 1920, Nr. 50, S. 309/10.

s) Y g l. St. u. E. 1919, 4. Dez., S. 1529/30.
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nommene Aktien kurzlich eingezahlt worden. Die Neu- 
rcgełung der Sparkasse ist inzwisehen in Kraft getreten; 
den neuen Bestinunungen wurde ruckwirkcnde Kraft ge- 

‘geben, so daB die Spareinleger m it ihren Sparguthaben 
schon fur daa jetzt abgelaufene Geschaftsjahr oine Ver- 
zinsung in  der yollen Hohe des dicsjahngen Gewinn- 
austeils erhalten. Die Verbesserongsarbeiten in  den Be- 
trieben sind im  vergangenen Jahre so weit vorgeschritten, 
daB die Anlagen zur Beschickung der Hochofen mi'. Koka 
fertiggestellt und toilweise in Betrieb genonunen sind. 
Der neue Hochofen 6, der planmiiBig am 1. Mai 191!) 
fertig sein sollte, wird yorausaichtiięh im Mai 1920 an- 
geblasen werden konnen. Ofen 4, der schon uber zwólf 
Jahre im  Betrieb ist, wird zwecks Umbau ausgeblasen. 
Mit dem Umbau des Ofens 2 ist bereits begonnen worden. 
Ueber die AbschluBziffern der beiden Geselischaften geben 
nachstehende Zusammenstellungen AufschluB:

■ •
in M

Akt*engesellschaft Jl-eder Hlitte

1916 1917 1918 1919

Aktienkapltal . . 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000000
Anleihe . . . . . 5 400 000 5 200000 4 950 000 4 700 000

Vortrag . . . . 129 809 142 587 31 i 316 25 393
Betriebsgewinn . . 7 870 ‘1G0 11 278 23S 8 939 980 12 530 268
lio b g e w in n  ein-
sch l. Y o r tr a g  . 7 999 769 11480 825 9 254 296 12 555 600

Abschreibungen 1 900 152 2 521 901 4 146 450 5 875 366
Rlickstellung: -

Krlegssteuer . . 200 000 2 800 000 —
BetriebsrUcklage . - IG 071 — — 1
Gewinnanteile des

Aufsichtsratea und
YergUtungen . . 35G 731 368 474 282 453 419 540

Gewinnau*tell . . 5 400 000 5 400 000 4 800 000 6 000 000
% • * 36 36 32 40

142 587 314 316 25 393 260 754

;

in .K

1
Aktiengesellschaft Feiner Walzwerk

1915/16 1916/17 1917/18 1918/19

Aktienkapital . . 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000:

Yortrag...................
Ueberwelsungan die

232 257 454 726 655 260 740 046

Wehrst, - RUcklage 17 896 _ _ — — i
Zinscn und Mieten 29-i 34W 5G5 808 — 650 375!
Betriebsgewinn . . 
R o hg e w in n  ein-

1 409 221 6 956 471 2 022 391 323 650:

s c h l .V o r t r a g  . 1 954 726 7 977 005 2 677 651 1 714 071:
Abschreibungen . . 1 500 OOo 1 9G3 470 1 705 405 1000 000:
Kriegsateuer- Rilckl. 
Ulicki, f. Umstellung

.— 2 000 000 232 200
-  I

auf Friedenswh tsch. — 3 000 000 — —

BetriebsrUckiage — H58 275 — — !
154 726 656 260 740 016 714 071;

Die Generalyersammlung vom 25. Miii z 1920 be- 
schloB, auBerdem aus der Riicklage eine besondere .Tcr- 
giitung von 10 %  fur die Aktie auszjtschutten. Ferner 
•soli einer au Berordcntliehen Hauptrersammlung am 
20. April eine K ap ita lse rh oh ung  um 20 Mili. J i auf 
40 Mili. J i und auBerdem zur Yerhutung einer Ueber- 
fremdung die Ausgabe von V orzugsaktien  yorgesehlagen 
werden.

Dusseldorl-Ratinger R8hrenkesselfabrik, vorm. Diirr
& Co., Ratingen. — Die Beschaffung der Rohśtoffe und 
Kohlen bereitete im Gcsehaftsjahre 1919 groBe Schwierig
keiten. Die Arbeitsleistung blieb infolge der Einfiihrung 
der achtstimdigeu Arbeitszeit und durch verechiedene 
Streiks gegeniiber dem yorhergegangenen Jahre zuruck. 
Die Nachfrage naeh allen Erzeugnissen war rege. In  das 
neue Geschaftsjahr wurde ein groBer Auftragsbestand 
ubernommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist 
elnschlieBlich 11 795,77 J i Vortrag einen Reingewinn yon
1 011 638,82 J t auf. Hierron werden 145 599,41 J i zu 
Abschreibungen yerwendet, 550 000 .H auf berechnete 
Auftriige, 25 000 J i fiir Warenumsatzsteuer, 50 000 M fur 
uachtraglich zu erkebende Stcuęrn, 250000 Jt fur Kriegs-

gewinnsteuern und 4000 Jt fiir. Zinsbogensteuer zuruck- 
gestellt, 123 157,85 Jt yertragliche Gewinnanteile und 
150 000 Jt Vergiitung an Beamtc und Arbeiter gezahlt, 
270 000 J i Gewinn (18 %  gegen 12 %  i. V.) ausgeteilt und 
43 881,50 J i auf neue Rcchnung yorgetragen.

Eisenhiittenwerk Thale, Aktien-Gesellschalt, Thale am 
Harz. — Wie der Vorstand in  seinem Bericlit ausfuhrt, 
stand das Jahr 1919 ganz unter der Einwirkung der 
Kohlennot, die den Geschaftsbetrieb stark beeintraebtigte. 
Infolgcdessen gestalteten sich die Fabrikationsverhalt- 
nisse reoht ungun3tig, und der groBen Nachfrage nach 
allen Erzeugnissen, die auch aus dem Auslande dauernd 
yorhanden war, konnte nur zu einem geringen Teile ent- 
sprochen werden. Giinstig beeinfluBt wurde das Jahres- 
ergebnis besondersf durch den Umstand, daB die Gesell
schaft in einigen wichtigen Rolisfcoffen gut und in  groBerem 
Umfange eingedeckt war. In  einer auBerordcntlichen 
Hauptyersummlung yom 10. Januar 1920 wurde die E r 
hohung  des G ru n d k ap ita ls  um  4 500 000 J i auf
12 000 000 J I bcschlossen. Die Kapitalserhohung war 
erforderlieh zur Stśirkung der Betriebsmittel m it Riick- 
sielit auf die Breissteigerungen fiir alle Rok- und Betriebs- 
śtoffe sowie der erhohten Lohne und Gehalter, wodurch 
gegen friiher orheblich groBere Mittel in dem Betriebe fest- 
gelegt werden. — Die HauptabschluBziffern sind aus 
nachstehender Zusammenstellung ersichtlich:

In .« 1916

Aktienkapital. . . 7 500 000
Teilschuldrerschrei-

bungen . . . . 2 876 000

Yortrag . . . . 669 29
Betriebsgewinn1) . 8 473 511
K o h je w in n  e in -
*chl. Vor tr«  . 9 629 702

Ziosen f.TeiUcliuld-
yerschreibungen . 131 692

Abschreibungen . . 1 920 008
Kursyerlust . . . —
Reingewinn . . . 6 90S 472
R e in g e w in n  eiu-
«ehl. Y o r tr a g  . 7 578 001

Besond. Riicklage . 900 000
Rilckstellung fUr

eine neue Arbeiter-
siedelung. . . . (500 000

Zinsbogensteuer-
rtlcklage . . . . 7 500

Zuwendung an Ar-
beiterkassen usw.. 600 OCO

Besond. Znwendung
an die Arbeiter . —

Verglitung an Yor- |
stand und Beamte

VergUtung an den
. IłlU Vo 1

Aufslchtsrat J
Wohlfabrts-und ge-
meinniitz. Zwecke <50 000

Gewinnausteil. . . 1 950 000
o r

łł Jo  • 26
Besond. Yergiiiung

a. d. Aktienbesitzer 2) 1 562 500
637 904

1917 1918 1919

7 500 000 7 5C0 000 7 500 000

2 770 000 2 659 000 2 543 000

637 904 
7 739 457

530 664 
2 620 980

2412»i 6 451 3)4

9 563 162 5 353 794 7 267 092!

127 035 
2 645 185

6153038

122 153 
605 290

4 095 687

117 045
656 475 

2 205 561 
1 263 881

6 790 942 4 626 351 4 288 010

400 000 — 500 000

7 500 30 000 30 000

600 000 350 000 350000

- 500 000 550 000

615 278 497 222 500 000

500 000 
1 9 0 000 20

150 000 
1 950 000 

26

100 000 
2 250 000 

30

2 187 £00 
5»0 664

*) 1 125 000 
24 129 8 010!

Rhelnische Metallwaaren- und Maschlnenfabrlk in 
Dilsseldorf. — Der Waffenstillstandsycrtrag und die Re 
yolution bceinfluBten den Gang der Gesehafte und dit 
Umstellung auf die Friedenstatigkeit im  Gcsehaftsjahre 
1918/19 auf das ungunstigste. Ąrbeitsunlust, Streiks 
und dauerrider Kohlenmangel, das' Felilen notwendiger 
Roh- und Betriebsstoffe yerscharf|en die trostlose Lage 
noch mehr. Mit dem Aufhoren der Kohlennot und bei 
Wiederaufleben der fruheren deutschen Arbcitsfreud’gkeit 
und Leistungsfahigkeit hofft die Gesellschaft, die 
Umstellung der Werke auf den Friedensbetrieb in diesem 
Jahre im  groBen und ganzen durchfuhren und dann zur 
Wiederaufriehtung der deutschen Wirtsehaft beitrageu

1) Der Betriebsgewiun ist schon um die allgemeinen 
Geschiiftsunkosten gekurzt.

2) 125 J t — 3) 175 J i — *) 90 M auf je 600 J t Aktien-
kapital.
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in JC 1915/1G 1916/17 1917/18 1918/19

Aktienkapital. . .
Schuldverschreibun-

12 300000 12 300 000 12 300 000 12 300 000

gen u.Hypotheken 4 ‘100 797 . 4 399 063 4 229 274 3 963 621

Gewinn-Yortrag . v. 193 211 1093 884 1 010 882 1 243 018
Zinseinnabmen . . 905 286 1 340 189 — 169 571
Betriebs-U ebersebufl 21 417 859 24 824 861 18 390 392 12 871731
K oh g e w in n  . . 
A Ilgemeine Unkosten

22 510 356 27 258 934 19 401274 14 284 320

usw. . . , . . 6 399 930 7 184 175 9 361 680 6 0-10 965
Stenom................... 591 359 4 983 004 6 240 753 8 748 016
VergUtungen . . . 68 306 76 247 52 035 —
Z in s e n .................. 153 080 145 440 1 253 788 129 240
Abschreibungen — — — 973 431
Reingevrlnn . . . 
lte in g e w in n  ein-

15110 464 13 776 184 1 482 136 —

sch i. V o r tr a g  . 15 303 675? 14 870 068 2 493 018 —
ltlicklage . . . . 182 97<? — — —
Sonderriickiage . . 
Rlicksteiiung fUr

— 10000 000 1250 000 —■*

Neueinrichtmig . 
Gewinnanteil des

10 000 000 — — —

Aufsichtsratea . . 351816 401 362 —  ’ —
Gewinnausteii . . 2 445 000 2 445 000 — —

% • • 20 (18) 20 (18) — _
BesondereYergUtung ») 1 230 000 2) 615 OUO — —
Vortrag . . . . 1 093 884 1 408 705 1 243 018 —
V e r lu s t  . . . . 
Yeriustrortrag ab-

— — — 2 850 349

zligi.Gewinnvortrag — — — 1 607 331

*) 100 J l — ‘ ) 50 J l fur jede Vorzugs- und Stamm - 
aktie.

zu konnen. lin  Gescliaftsjahro 1918/19 wurden in siimt- 
lichen Abteilungen durchschnittlich 17 817 Arbeiter be- 
scliaftigt. — Ais Beitriige zur Krankenkasse, Berufs- 
genossenschaft, Alters-, Inyaliditats- und Angestellten- 
yersicherung, sowie fur Kriegs- und andere Wohlfahrts- 
zwecko wurden wiilircnd des Geschaftsjahres 8839 812,70.(1 

ycrausgabt. — Die AbscliluBziffern sind aus nebenstehender 
Zusammenstellung ersiclitlich.

WalzengieBerei vorm. Kolsch & Cie., Aktiengesell- 
schaft in Siegen. — Siegen-Lothrlnger Werke vorm. 
H. Folzer S6hne, Aktiengesellscbaft in Siegen. — Dio
auBerordentlicho Hauptyersammlung der WalzongioBe- 
roi yorm . Kolsch & Cie. yom 19. Marz 1920 genehmigto 
den Versclim elzungsvertrag  m it den Siegen-Lothrin- 
ger Werken yorm. H. Folzer Solinę. Danach ubertriigt 
diese Firma ihr Vermogen im ganzen unter AusschluB der 
Auflosung an die WalzengieBerei yorm. Kolsch & Cie. 
gegen Gewahrung von 1126 neuen Kolsch-Aktien zu je 
1000 J l. Die Ycrschmelzung der beiden Werke bezwcckt, 
die Erzlieferungen der Eiserfelder Hutte besser auszu- 

nutzen, die Verwaltungskosten zu yerbilligen und die 
Erzeugung jo nach Bedarf yon einem Betrieb in den 
anderen zu yerlegcn. Ferner wurde besclilossen, das 
A k t ie n k a p ita l um 3 900 000 J l auf 5 700 000 J l zu 
orhohen. — Dio anschlieBende auBerordcntliclie Haupt
yersammlung der S iegen-Lothringer W erko yorm . 
H. ló lz e r  Sohne stimmte ebenfalls dem Yerschmel- 

zungsantrag zu.

Die rheinische Braunkohlenindustrie in den Jahren 1914 bis 1919.

Der Verein fiir  die Interessen der R lie in ischen  
B raunkoh len- Indus tr ie , E. V., Koln, dessen Bericlit 
wir letztmalig fur das Jahr 1913/14 yeróffentlichten1), 
gibt jetzt, nachdem der Ver6ffentlichung zahlenmaBiger 
Angaben iiber Forderung und Absatz keine Hindcrnissc, 

mehr entgegenstehen, einen zusammenfassenden, durch 
eine ganze Reihe guter Schaubilder wirksam erganzten 
Bericht heraus uber dio Entwicklung der Braunkolilcn- 
industrie Deutschlands fur dio Zeit yom 1. Ju li 1914 bis
30. Juni 1919 unter besonderer Berueksichtigung des 
rlieinischen Braunkohlenbezirkes.

Wie in  einer allgemeinen wirtscliaftlichen Uebersiclit 
uber die Berichtszeit ausgef uhrt wird, muBte der rheinisclio 
Braunkohlenbergbau wahrend der ganzen Kricgsdauer alle 
Krafte anspannen, um den yon Jahr zu Jahr steigenden 
Anspruchen der Kricgsindustrie und der Beyolkerung 
wenigstens annahernd gcrecht zu werden. In  der Erfullung 
seiner Kriegsaufgabcn muBte er erhebliche, nacheinander 
oder .gleich z»itig auftretende Schwierigkeiten uberwinden, 
dio namentlich yerursacht wurdefi durch den Mangel an 

geschulten Arbeitskraften und Aufsichtsbeamtcn, die un- 
zureichende Bereitstellung yon Versandmitteln sowie die 
erschwerte Beschaffung yon Betriebsmitteln und gccig- 
neten Betriebsstoffen. Trotz dieser maimigfachen hemmen- 
den Einflusso bewegten sich Forderung und Herstellung 
in der Kriegszeit in aufsteigender Linie.

Dio erste Zeit nach Kriegsbeginn yerursachte natur- 
gemaB einen Ruckgang in  der Forderung, aber bereits 
1915 uberschritt diese dio Ergebnisso des besten Friedens- 
jahres 1913 und seitdem stieg sie yon Jahr zu Jahr weiter. 
D.ieso gunstigo Fortentwieklung wurdo durch Fertig- 
stellung yon Neuanlagen, durch den planmaBigen Ausbau 
der maecliinellen Kohlengewinnung, durch dio m it zaher 
Ausdauer bewirkte TJmstellung der Betriebe auf die 
Kriegsycrhaltnisse und die im Zusammenhang damit not
wendig werdende Vermchrung der Belegschaftszahl er- 
moglicht. Der erfreuliche Aufstieg geriet naturgemaB 
ins Stocken, ais dann der Noyember 1918 gleichzeitig mit 
dem Ende des Waffenkampfes die politischen Umwaizun- 
gen brachte. Die Abkehr der Kriegsgefangenen, der Ruck
gang der Arbeitslust und Arbeitsleistung infolge der inner-

’ ) V g l. S t. u . E . 1914, 6 . A u g ., S. 1359 .’

X 1L ,„

politischen Vorgiinge, die Absperrung des besetzten Gc- 
bietes yom unbesctzten Deutschland, die starko Inan- 
spruclinahmo der Eisenbahn fur dic Ruckfuhrung der 
Truppen und die Erfullung der BedingungCn des Waffen- 
stillstandes, die Regelung der Vertcilung der Erzeugung 
nacli den Bestimmungcn der Bcsatzungsbehordc und 
andero Folgcerscheinungen des iiuBeren und inneren Zu- 
sammenbruehs Deutschlands ubten auf den rheinischcn 
Braunkohlenbergbau eine derartig naełiteilige Wirkung 
aus, daB dio Forderergebnisse bis zUin Endo des Jahres

1918 auf einen Tiefstand herabgedruckt wurden, wio er 
seit Einfiihrung der maschinellen Kohlengewinnung nicht 
zu yerzeichnen war. Seit Anfang des Jahres 1919 hat dio 
•wirtschaftliche Lago infolge leichter Besserung der Bc- 
triebs- und Arbeiteryerhaltnisse eine sichtliche Erholung 
erfahren. Die am 1. Marz 1919 erfolgte Einfuhrung der 
Achtstundenschicht yerursachte wohl erhebliche tech- 

nische und sonstige Schwierigkeiten wegen der UmBtcllung 
der Betriebe von zwei auf drei Schicliten, blieb aber ohne 
wesentlichen Ruckechlag auf Forderung und Herstellung. 
UncrlaBliche Vorbedingung fur dio Gcsundung des deut- 
schen Wirtschaftslebcns ist dio Ruckkehr zu angestrengter 
Arbeit. In  der deutsehen Arbeiterscliaft muB sich die Er- 
kenntnis Bahn brcchen, daB nieht fortwiihrende Streiks 
und passiye Rcsistenz die riehtigen Mittel sind, um be- 
rechtigte und unberechtigte Forderungen zur Verbesse- 
rung der wirtscliaftlichen und soziaien Lage der Arbeiter 
durchzudriicken. Auch der fortwiihrende Wechsel in der 
Erhohung der Lóhne und der Preissteigerung der Lebcns- 
bedurfnisse, die sich wie die Glicder einer Kette ohne 
Ende nachlaufen, ohne sich zu errcici.en, niitzt weder der 
Arbeiterscliaft noch dem Vaterlande. Die riehtigen Mittel, 
dic dem kranken Wirtschaitskorper die Wicdergesundung 
bringen konnen, sind yielmclir dio friedliche Verstiindi- 
gung zwischen Arbeitgebem und Arbeitnehinern und die 
Erhohung der Arbeitsleistung.

Ob es dem rheinischcn Braunkohlenbergbau gelingen 
wird, in den kommenden sehweren Zeiten zum Nutzen 
der Allgemeinheit, insbesondere zur Milderung der drohen- 
den Kohlennot, alle in  ihm wohnenden Krafte zu ent- 
falten, wird, neben der Gestaltung der Verkehrsverhalt- 
nisse, in erster Linie davon abhangen, ob auch die Arbeiter-. 
sehaft allgemein zu der Erkenntnis kommt, die bereita

54
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bei den Einsichtigen yorhanden ist, daB dem Eiuelie des 
Krieges der Segen der Arbeit folgen mutf.

Die B raunkoh lenge  w innung  Deutschlandszeigt 
wiihrend der Kriegsjahre, abgesehen yon dem Riiekgang 
im  Jahre 1914, ein stetes Aufsteigen der Jaliresfordetungs- 

ziffern, ausgehend yon 87 Millioncn im  letzten Ericdcnf- 
jahr 1913 auf 101 Millionen t  im Jahre 1918. Bis zum 
Noyember 1918 betrug der Monatsdurchsclmitt. in der 
Berielitszeit 9,7 Mili. t, dann ging cr bis Ende des 
Jahres 1918, infolge des Ausbruehs der BcvpJut. cn urd

Zahlentafel 1.

B raunkoh len f o rderung  in  d e n  e inze lnen  B undesstaa ten  eles D eu tschen

Reiehes.

1913 1914 1915 191G 1917 1913

Forderung In 1000 Tonncn

l.Jre ulie n ........................ 70 257 07 423 71 290 77 121 78 500 83 304
Sachsen-Altcnburg , . . 4 910 4 797 ,4 594 5 008 4 805 4 979

Sachsen............................ 0 310 0 298 0 087 0 504 0 327 0 729
B raunscbw e ig ................ 1 824 2 235 2 447 2 505 2 540 2 304

1 474 1 180 1 015 1 034 1 000 1 002'

H e s s e n ............................ 429 403 377 341 324 323

B a y e r n ............................ 1 895 1 001 1 952 1 025 1 910 1 848
Uebrigo deutsche Staaten 11 10 8 13 8 —

Deutschland zusammen 87 110 83 947 . 88 370 94 332. 95 553 100 003

Dic Entwieklung der Braunkohlenforderung und 
Brikcttherstellung sowie der Anteil des rheinischen Bc-" 
źirks an der Gesamtbraunkohlcnfordeiung und Gcsamt- 
brikcttherstellung im  Deutschen Reicho ist aus der 
Zahlentafel 3 sowie Sehaubild 1 ersichtUch.

Bei der Wiedeigabc der A bsatzyerlia ltn isse  be- 

Echiankt sieh der Berieht auf den rheinischen Braun- 
kohlenbeigbou, da dic amtlicben Uebcrsicliten der Eisen- 
bahnycrwaltungcn uber den Versand des Braunkchlen- 
bcrgliues auf deutschen Eisenbnhncij in den Kriegsjahren 

nicht yeroffentliclit wurden. 
Der G esam tabsatz der 
rheini sehen Industri e an Ro h - 

braunkoh len  und Braun- 
koh lcnbr ike tts  wahrend 
der Berichtszeit sowie dic 
auf den Selbstycrbraueh und 

den Versand entfallenden 
Mengcn sind in Zahlen
tafel 4 wiedergegeben.

D ’e betraclitlicho Stoi- 
gerung des Absatzes anRoh- 

braunkohlen findet ihre. Be- 
griindung darin, daB yon der 
in unmittelbarer Niihc der 

Gruben angesiedeltcn GroB- 
industrie in  zunehmcndcm 
MaBe zur Erzeugung elektri-
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ihrer Eolgeeischeinungen, namentlich der Stieiks uu 
mitteldeutschen Braunkohlenbergbau, auf 7,1 Mili. t 
zuriick. In  welchem Umfalige die einzelnen Bundesstaaten 
des Deutschen Reiehes an der Gesamtforderung wahrend 
der Berichtszeit betoiligt sind, geht aus der Zahlentafel 1 
heryor.

An der Mehrfórderung sinel in der Hauptsachc die 
Bezirke beteiligt gewesen, die in  groBcm Umfange elie 
Kohle im  'fagebau betrieb gewlnncn, wozu auch der links- 
rheinischo Bezirk gehort.

Nicht giinz das gleiche Bilel wie die Braunkohlen
forderung zeigt die B r ik e tth e rs te llu n g  im  Deutschen 
Reiehe. AuBer dem Jalire 1914 weist hier auch das Jahr 

1917 einen Riiekgang gegeniiber dem Yorjahre auf. Die 
Ursaclien dieser unterschiedlichen Entwieklung zwisehen 
der Braunkohlenforderung und .Brikcttherstellung sind in 
den einzelnen Bergbaubezirken yerschieden. In  der 
Hauptsacbe sind zu nennen: der steigende Verbraucli an 
Rohbraunkohle zur Erzeugung elektrischer Kraft, die 
aus der allgemeinen Kolilenknappheit entstandene giinstigo 
Marktlage fur den Absatz an Roh braunkohlen sowie cne 

Minderleistung der Brikettfabrikcn, deren Betriebseinrieh- 
tungen infolge der Kricgsyerhiiltnif.fe in  immer mangel- 
hafteren Zustand gerieten. Im  rheinischen Bezirk ist- ais 
Hauptursache heryorzuhebcn, daB einige Vereinswerke 
unter dem Drueke behordlicher Anordłiungcn genotigt 
waren, eine beyorzugte Belieferung groBindustriellcr Be
triebe m it Rohbraunkohlen yorzunchmcn.

Die Yerteilung der Brikcttherstellung auf d’c einzelnen 

Bundesstaaten des Deutschen Reiehes wahrend der Be
richtszeit ist in Zahlentafel 2 erlautert.

B r ike tthe rs te llu ng  in  den e inze lnen  B undess taa ten  

des D eu tschen  Reiehes.

-
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Sehaubild 1.

Zahlentafel 2.

1913 1914 | 1915 | 1916 1917 1918

Brikettberstellung in 1000 Tonnen

PreuUen...........................
Sachsen............................

B a y e r n ............................
Sachsen-Al tenburg , . .
Anlia lt................................
B raunscbw eig ................
Hessen ............................

17 72S 
1 433 

75 
1 443 

210 
479 
24

17 301 
1 501 

14S 
1 430 

105 
070 
19

18 719 
1 723 

184 
1 414 

171 
519 

18

19 042 
1 090 

79 
1 004 

174 
841 
31

18 137 
1 491 

03 
1 411 

170 
748 
29

18 930 
1 703- 

41 
1 505 

170 
084 
19

Deutschland zusammen 21 392 21 272 22 74S 24 001 22 048 23 111

sclier Kraft und zu anderen 

Betriebszwecken Rohbraun
kohlen yerwendet werden und 
auBerdem ilir Absatzgebiet, 
beeinfluBt durch die beson- 
eleren Verhaltnisse auf dem 
Kohlenmarkt, auch geogra- 

phiseh an Ausdehnung zu- 
nahm. AYiihrend durch dio 
amtliche Absatzregelung wah- 
rend des Krieges im Interesse 
des sebnelleren Wagcnu ml auf s 
eine wesentliche Vcrschiebung 
der Absatzgebiete des Rheini
schen Braunkohlenbrikett- 
Synelikates eintrat. braehte
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Zahlentafel 3.

A n to il der rh e in is c h o n  B r a u n k o h lo n in d u s tr io  a n  dor G e s a m tb ra u n k o h le n fo rd e ru n g  u n d  

G e s a m tb r ik e tth e rs te llu n g  im  D e u ts c h e n 'R e ic h e  sow ie Z ah l der im  rh e in is c h o n  B raun-

k o h lo nb e z irk  y o rh an d e n o n  B r i ko ttp resson .

Gesamtbraun- 
kohlcnfćirderung 
im Deutschen 

Rclche in 
1000 t

•
FtJrdcrung der 
rheln. Braun- 
kolilenindustrle 

in 1000 t

’ Anteil der 
rheln. Braun- 

lohlenindustric 
an der Gesamt- 

IBrdernng
in %

Gesamtbrikett- 
hersteliung im 

Deutschen 
lieicho in 

1000 t

Brikett- 
hcrstoUung der 
rhein. Braun- 

kohlenindustric 
in 1000 t

Anteil der 
rheln. Braun- 
kohlenindustrie 

an der Gesamt- 
brikett- 

herstellung 
h> %

Zahl der im 
rheln. Braun- 
kohlenbezirk 
vorhandenen 

Brikettpressen

1900. . . 40 498 5 100 12,5 6 505 I 275 19,6 127

1905. . . 52 512 7 S96 15,0 10 234 2 021 19,7 193 -

1910. . . 09 547 12 597 18,1 15 053 3 640 24,1 333

1911. . . 73 774 14 136 19,1 16 801 4 230 25,1 355

1912. . . 82 340 . 16 72S 20,3 19 111 5 033 26,3 383

1913. . . 87 110 20 256 23,2 21 392 5 825 27,2 403

1914. . . ■ 83 947 19 480 23,2 21 272 5 444 25,5 452

1915. . . 88 370 20 788 23,5 22 748 o 650 24,8 449

1910. . . 94 332 23 931 25,3 ' 24 061 6 121 25,4 443

1917. . . 95 535 24 218 25,4 ' 22 039 5 702 25.8 452

1918. . . 100 063 26 460 26,3 23 111 6 044 26.1 463

Zahlentafel 4.

Absa>tz der rh e in is c lie n  B r a u n k o h lo n in d u s tr io  a n  B ra u n k o h le n . u nd  

B raun  ko h len  bri ke tts .

* Im  Jahre

Selbst- 
Terbrauch 
an Braun- 

kohlen

t

Dnrch
Verkauf

abgesetzte
Braun-
kohlen

t

Gesamt- 
absatz an 
Braun- 
kohlen

t

Selbst- 
yerbrauch 
an Braun- 

koblen- 
briketts 

t

An das 
Syndikat 
geUeferte 
Briketts

fc

Gesamt- 

absatz an 

Briketts

t

1913 . . . .
1914 . . . .
1915 . . . .
1916 . . . .

1917 . .. . .
1918 . . . .
1919 . . . .  
(1. Halbjahr) *

18 189 500
17 266 700
18 159 100
19 988 500 
18 871 900
20 075 300 
8 990 200

1 601 400
1 735 400
2 237 800
3 945 S0Ó
5 339 800
6 326 100 
2 646 600

19 790 900
19 002 100
20 390 900
23 934 300
24 211 700 

26 401 400 
11 036 800

82 200 
*78 700 
120 400 
157 500 
221.700 
200 700 
119 900

5 108 700

4 788 100
5 590 200 
5 980 700 
5 542 200 
5 887 200 
2 619 100

5 190 900
4 866 800
5 710 600
6 138 200
5 763 900
6 087 900 
2 739 000

die Be.sat-7.ung oine yollkommene Neueinstellung der Absatz- 
regelung. Damit war die bcdauerlicho Tatsache yer- 
bunden, daB wertyolle alte Geschaftsyerbindungen preis- 

gegebcn werden muBten, insbesondero dic Belieferung der 
Siegerliinder Eisen- und Stalilindustrie. Die Anordnungen 
der Besatzungsbehorde bewirkten auch eine Lahmlcgung 
des Schiffsversandes von Wesseling nach den rechts
rheinischen Umschlagplatzcn des Syndikats. Seit Januar 
1919 ist jedoch .diese Behindcrung des Schiffsvcrsandes 

wieder behoben und die Entladung der Schiffe an allen 
Stellen des besetzten Gebictes wieder gestattet. Dic 
Schiffsyersandziffern haben sieh dadurch wieder wesent
lieh gehoben.

Zahlentafel 5.

JEntw iek lung des B r ike ttab sa tze s  des Rhe in i-  
( ;schen B raunkoh lenb rik e tt- S y nd ik a ts , ge trennt 

\ naeh Yerwcndungszwecken.

Im Jahro 

l

Induatrie-

abstttz

t

IlauH-
brand-
absat/.

t

Gesamt-
absatz

t

1913. ...................................

191 4 ....................................

191 5 ............................... ’.

• 1916.......................................

1917.......................................

1919 (1. Halbjahr) . . .

l 078 90(

1 959 SOt
2 409 80( 

2465 10C 

2 332 000 

1 126 100

i  216100 

! 193 50( 

i 714 300 

3 368 300 

3070 000 

3 690 700 

1 499 500

5124 200 
t 872 400 
> 674 100 
5778 100 
o 535 100 
6022 700 
2 625 600

Die Yer to ilu  ng des 
Absatzcs auf dio yerschiede- 

nen Verwendungszwecke 
von Braunkohlenbrikefcts wat 

ebenfalls durch dio behord- 

liehen MaBnalimen stark be- 
einfluBt. Dio Entwicklung 
wahrend der letzten Jahre 
ist in Zahlentafel 5 wieder

gegeben.
Im  allgemeinen hat sieh 

im Kriege die, EnWicklung 
weiter zugunsten der Indu

strie yersehoben. In  der 
Hauptsache war dies zuriick- 

zufuhren auf die starken An
forderungen der Eisen- und 
Stahlindustrie und der che- 
in: schon GroBindustrie, dann 

aber auch auf die erwcitcrte Anwendung der Brikett- 
yergasung fur den GroBgasmaschinenbetrieb.

Die Ausfuhr von Brikctts aus dem linksrheinisohen 

Braunkohlenbezirknaeh den auslandischcn Absatzgebieten 
wurde im  Kriege ebenso wie der ganze KohlenauBenhandel 
Deutschlands beliordlich gercgelt und crstrccktc sieli auf 

die Scliwoiz, Holland und Ocsterreicli. Seit dem Waffcn- 
stillstand war, sio fast ganz unterbunden.

Infolge der gesteigerten Selbstkosten der Wcrke 
muBten aueh die Yerkaufspreiso fiir Braunkohlen- 
briketts in der Berichtszeit mehrfach erhoht werden. Der 
Verein weist jedoch an Hand einer Gegenuberstcllung der 
wiclitigsten Kohlen- und Brikettvcrkaufsprc:se des rhei- 

niselien Bezirks m it anderen Verbandspreieen nach, daB 
wahrend des Krieges die Preise sowohl fur rheinische 
Braunkolilenbriketts wie fur Kohlen lange nicht in dem 
MaBe gestiegen sind wic die Preise anderer Erzeugnisse. 

Die Beschriinkung, dio sieh der rheinische Braunkohlcn- 
bergbau in der Preisbcmessung auferlegtc, hatte aber zur 
'Eolge, dafi die Rucklagen nicht in der Hohe gemacht 
werden konnten, wie sie in Anbetracht der in den Kriegs- 
jahren eingetretencn Abnutzung der Betriebsanlagcn not
wendig gewesen wiiren. Um so fuhlbarer wurden die Em- 
wirlcungen des ungluckliclien Kriegsausgangs und die 
Folgcerscheinungen der . Reyolution auf die gcldliche 
Leistungsfahigkeit der Werke. Der Riickgang in der 

Arbeitsleistung, die Erhohung der Lohne und Gelialter, 
die Yerteuerung der Materialicn und dio Mehrkosten fur 
die Einfuhrung der Achtstundenschieht yerursachten 
Mehrbelastungen, dic mangcls yerfugbarer Rucklagen
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durch Preissteigerungen ausgeglichen werdon muBten. 
In  den kurz aufeinander orfolgendcn Prcisaufschliigen seit 
Ende 1918 spiegelt sich dieso bedauerlicho Entwicklung 
wider.

Dio GeBamtbclegsohaf t dor rhoinischen Braun- 
kolilenindustrie hat auch wiihTend des Krieges, m it Aus
nahme des Jahres 1915, oino stetige Steigerung erfahren 
und entwickelto sich wio folgt:

1

J«hr
Gesarat-

belegschaft

Erwachscne
miinnllchfi
Arbeiter
(elnschl.
Kriegs-

gefangener)

Jugendllcha

ni lin nllche

Arbeiter

■Wolbllcho

Arbeiter

1913 10325 —

1914 10 356 9 729 616 11

1915 9 165 8 280 757: 128
1910 13 844 12 102 890 840

1917 l# 664 13 412 1 107 1 145

1918 16 590 14 479 1 170 950

Dio E n tw iok lung  der Lohne fiihrte zu einer 
Stoigorung des Gesamtbruttolohnes yon 3 123 100 M  inl 
1. Vierteljahr 1913 und 3 904 500 J l im  2. Vierteljahr 
1914 auf 23 352 700 A  im 2. Viertelja.hr 1919. Im  ein
zelnen sind die Lohne um  das drei- bis yierfache gegenuber 
1913 gestiegen und betrugen im  2. Viertcljahr 1919 fiir

Bucherschau.

N e u b u r g e r ,  Albert, D r.: Die T e c h n ik  des 

Altertums. HiW676 Abb. Leipzig: R. Yoigt- 

lander’s Verlag 1919. (X V III, 569 S.) 8°. 

Geb. 26 d i.
Der allgemeine Eindruek, don man aus dom Yorworto 

und boi der Durchsicht dieses gegen Ende vergangenen 
Jahres erschienenen und mit viclem EleiBo zusammen- 
gestellten Bandes gewinnt, ist der, daB derselbe wohl 

fiir weite Kreiso der gebildeten Stande geschrieben ist 
und nicht ais Work vom streng wissensehaftliehen Stand- 
punkte aus gowertot werden soli. Der Verfasscr, dessen 
reger Sinn fiir dio Technik des Altertums in vielen seiner 
friiheren Schriften hervortritt, unternimmt hier den meines 
Wissens ersten und sohr kuhnen Vbrsueh, das gesamto 
Gebiet dieser Technik auf allerbrcitester Grundlage zu- 

sam m onhiingend  darzustellon. Dor unendlich reicho 
Stoff ist in etwa 31 Hauptabschnitte mit vielen Unter - 
abteilungen geglicdert, so daB dio Einfaehheit und Klar- 
heit der Anordnung sofort ein guter Wegweiser wird. 
Es soli hierboi anerkannt werden, daB uber den Seiton 
links die Uobersehrift des betreffenden Absehnittes und 
reehts der Inhalt der Seite m it Stichwort kurz angegobon 

ist. Dem Leser von „Stahl und Eisen“ erscheinen yon 
besondorom Belang dio groBen Abschnitte: Bergbau, 
Metalle und ihro Gewinnung, Bearbeitung der Metalle, 
techniseho Mechanik und Maschinen, aber auch in  den 
anderen Teilen des Buches findet er manches fur seino 
Zwecke Nutzliehe. Hinter jedem Abschnitt folgt eino 

Zusammenstellung der yom Verfasser bearbeiteten Lite
ratur, die aueh bei den oben bezeiehneten Abschnitten 
uberaus zahlreich ist und im allgemeinen wohl das Wich- 
tige bis in die letzten Jahro enthalt. Fremdsprachlicho 
Schriften aus jungster Zeit konnton wegen der Kriegs- 
wirren bei dieser Auflago leider keino Bearbeitung finden. 
Dor Test ist m it 076 durchweg guten und yielfach wenig 
bekannten Abbildungen geschmuckt, die zum Teil ent- 
legenen Stellon entnommon, anderenteils eigenen Licht- 
bildern des Verfassers aus Museen nachgebildet sind. Ein 
besonderer 17 Seiten Ianger Quellennachweis fur diese 
Abbildungen findet sich gegen Ende des Werkes, das ein 
eingehendes Namen- und Sachyerzeiehnis yon 37 Soiten 
beschlieBt. Dieses Yerzeichnis hat sich zwar bei einer

Kohlengewinnungsarbeiter durchsehnittlich 19,05 J l, fiir 
Handwerker 18,35 J l, fur Fabrikarbeitcr 16,03 J l und 
fur Abraumarbeiter 15,43 J l.

Die D urohsehn itts le is tung  der Bologsehaft in 
den Gruben, die im  1. Yierteljahre 1913 15,10 t je Kopf 
und Achtstundenschicht betrug, stieg b’.s zum 3. Viertel- 
jahro 1918 auf 25,62 t, fiel jedoch bis zum 2. Vierteljalir

1919 auf 12,48 t.
Die sożialo Eiirsorgo der Vereinswerke hat sich in 

der Bericlitszeit den Eamilien der zum Heeresdienst Ein- 
berufenen in mannigfacher Weise zugewandt durch Geld- 
unterstutzung, MieterlaB usw. Auch in der Frage der 
Eiirsorge fiir d>e Kriegsbcsehadigten haben sich d>o Ver- 
einswerko bemuht, uber dio gesetzlicben Vorschriften 
hinaus den Kriegsbeschiidigten auskommlicho Erwerbs- 
gelegenheit zu yerschaffen, soweit es innerhalb der Gren- 
zen, dio fiir den Beschaftigungsuchcnden selbst wie fiir 
die Bctriebo gezogen sind, moglich war. Um eine aus
kommlicho Erniihrung der Arbeiter sicherzustellen, waren 
die Vereinswcrke in der Berichtszeit gezwungen, neben dor 
unzureichenden beliordlich geregelten Zusatzerniihrung, 
sich m it Aufwendung erheblieher Kosten Nahrungsmittel 
zu yerschaffen. Der Verein unterstutzto dio Werke in 
diesen Bestrebungcn und yermittelto Einkauf und Ver- 
teilung der amtlich zugewiesenen Kriegsindustriczul ngen.

Dem Verein gehorten am 30. Juni 1919 23 Firmen an. 
Er umfaBt nunmohr alle linksrheinischen Braunkohlen- , 
bergworke.

Reihe Stichproben ais zuyerlassig erwiesen, sollto aber 

auoh dio Vorfassernamen aus den Litcraturiibersichten 
enthalten. Wenn z. B. der Namo H e rm ann  D io ls 
nicht ofter ais zweimal und dor Name Edm und O. von 
L ip p m an n  in Wirklichkeit nicht ofter ais yiermal in 
diesem Buche yorkiimo laut Namenyerzoiehnisses, so 
waro das kein gutes Zoielion. Dies sind anorkennend 
heryorzuhebendo Soiten des Werkes, dio auch der weiteren 
Forschung zuguta kommen Werden. DaB anderersoits 
ein solchcs Buch sachlich oft fehlerliaft ist, ergibt sich 

yon selbst, da dem Text alle Miingol und Lucken eines 
wio gesagt ersten Versuehes auf so bróiter Grundlage 
anhaften miissen. Z. B. ist heutzutago der Zusammen
hang des Wortes Messing m it dem alten Volksstamme 
dor Mossinoiken am Sehwarzen Meere nach allgemeiner 
Auffassung so abgetan, daB es auch iri dieser Schrift 
besser gar nicht mehr erwalint ware (S. 20), obwohl die 
Legierung nach alten Sehriftstellem dort hergestelit 
worden sein soli. Messing hangt m it dem latoinisehen 
„massa“, d. i. „Masse“, zusammen. Zum Abschnitt 
„Leder" mochte ich auf dio geschichtlichen Erfahrungen 
yon Prof. Hugo E berhard t in  seinem Offonbacher 

Ledermuscum 1917 yerwcisen u. a. m.
Fehler und Lucken in nicht allzu groBer Anzahl soli 

man hier nicht zu tragisch nehmen. Wenn z. B. sogar 
Ludw ig  Beok in  seiner von yielen nicht zu Unrecht 
klassisch genannten „Geschichte des Eisens" das Kalewala- 
Epos der Finnen berucksiehtigt hatte, ware seine Auf
fassung der Vor- und Friihgcschichto des Eisens in 
manchem bestimmt anders ausgefallen, wio man sich aus 
dem glanzenden Vortrago yon Georg W. A. K ah lb a u m  
uber „Mythos und Naturwisscnschaft" iiberzeugen kann.1) 
Das Buch Neuburgers wird schon in dieser Form viele 
Freundo finden, was schon die Tatsache beweist, daB 
die Auflage trotz ihrer Hohe bereits nur noch in den 
Sortimentsbuchhandlungen zu haben ist. Wenn das 
Buch den so nótigen fachgeschichtlichen Sinn anregt 
und fordert, so hat es schon1 einen Zweck erfullfc.

Im  Folgenden soi es mir nun gestattet, 'kurz fur eino 
neuo Bearbeitung, dio auch strong wissensehaftliehen 

Anforderungen geniigen kann, einige Anregungen zu

*) Leipzig: Joh. Ambr. Barth 1898. (48 S.) 8°.
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geben. Vorab erschoint es yon einem einzigen Verfasser 
wohl zu vicl yerlangt, dafi er auf allen Gebieten der antiken. 
Technik heute technisch und philologisch so aufs engsto 
zu Hause sein sollte, wio es der Gegenstand des Themas 
einer zuBammenhangenden Darstellung erheischt. Die 
Mitverantwortung eines klassischen Ph jlo logen , der 
sich in der Erforschung der Sachwissonschaften bowahrt 
hat, ware m. E. zunachst yon grundlegonder Bedeutung. 
Aber auoh einzelne groBo Absclmitte w&ron yon einigen 
Geschichtsschreibem der Naturwisscnschaften und der 
Technik zu ubernelimcn. Durch die daraus folgende 
Grundlichkeit und Zuyerlassigkeit hatte dio Erforschung 
der Technik der Alten ungleich mehr Vorteil ais wenn 
das Ganze wio „aus einem GuB“ sich aufbaut. Haupt- 
Bacho ist die unbedingto Zuyorlassigkeit in der Bcricht- 

erstattung aller wichtigercn Forsehungsergobnisso und 
dereń sachgomaBo Beurteilung. Es muBten z. B. schon 
allein aus dqn deutschsprachigen Quellen entsprechende 
Arbeiten der „Jahrbucher des Kaiserl. Archiiologischen 
Instituts", des Mullerschon „Handbuches der klassischen 
Altertumslcunde", der „Realcnzyklopiidio der klassischen 
Altcrtums-Wissenschaften" von Pauly-W issow a, des 
„Reallexikons der germanischen Altertumskunde“, der 
„Zeitschrift fur Ethnologio" und aueh solcho aus 
anderen ICulturgebieten des Altortums erschopfend 
benutzt werden, was bei naturwissonsehaftlichen und 
teehnisehen Vorfasąem meist nicht oder nicht genGgond 
der Pall ist, wio auch in dom hier besprochenon Buche. 
Ohne zahlreicho Anmerkungcn mit gelehrten Belegen und 
sonstigen Hinweisen auf eingesehene Handschriftcn, dereń 
Aufbewahrungsort u; dgl. geht es dabei nicht ab, woran 
„dio weiten Krciso“ naturlich weniger Gefallen finden; 
Fehlen die Belego mit Seitenangabcn unter dem Test 
und ist nur dio benutzte Literratur hinter dem Abschnitt 
angegeben wie in  der vorliegenden 1. Auflago von Neu- 
burgera Werk, so ist der kritischo Leser sohr oft nur 
schwer in der Lago, die Auffassurig des Yerfassers mit 
seiner eigenen zu vergleichen. Boi alten Schriftstellern 
ist dio genauesto Bezeichnung der benutzten Ausgabo 
oder der Uebersetziing beizufugen, was sehr oft nicht 
geschieht und oft AnlaB langsamster Forschungsarbeit ist. 
Druckfehlerberichtigungen werden vermiBt, Ort des Ver- 
lages und .Tahreszahlen fehlen yielfach, z. B. auf den 
Soiton 410, 522, 029 u. a., was dem Weiterarbeiter der 
Zukunft unter Umstanden viol Muho yerursaeht usw. 
Dio fruhdoutscho  S ch r ift, die Alt- oder Lato in ische 

Schrift, wii.ro vielleicht in einem Buche, das auch im 
Auslando gelcsen werden wird, der „Fraktur" der ersten 
Ausgabe yorzuziehen. Im  Vorwort sollte aueh in diesem 
Buche nicht yergesson werden, die Arbeiten fruherer 
Verfasser, die ganz oder teilweise ais Vorbild gedient 
haben, genau zu bezeichnen, schon um dadurch zu zeigen, 
was eigene Arbeit ist und wo sie beginnt. In  unserem 
Falle konnte man da yielleicht in einigen Punkten an 
das ahnlich angolegte groBe Werk „Die Ingcnieurtechnik 
im Altertum" von K u r t  M drckel1) denken. obschon 
ea nicht einmal dio gesamte In g cn ie u r te c h n ik  um- 
faBt und iiberdies in  philologisch-archiiologischen Kreisen 
nicht sehr lobcnd aufgenommen worden ist, wie mir 
scheint textlich nicht ganz m it Unrecht; vgl. z. B. in 
Mullers „Handbuch der klassischen Altertumskunde", 

Band 7, 2. Teil, 1. Halfte1), auf S. 217 das Urtoil 'des 
Tubinger Klassizisten W ilhe lm  Schm id.

Aus dem Gesagten gehtherror, daB bei facligeschicht- 

lichen Studien in der Technik und in  den Naturwissen- 
schaften sehr hiiufig viel mehr der Arbeitsweise der 

sogenannten Geisteswissenschaften Rechnung getragen 
und daB auch zwisehen den Fachgeschichtssehreibern selbst 

und / den Yertretern der betreffenden philologisehen 
Wissensgebieto yiel mehr Fuhlung erstrebt werden muB. 
Bin unter solehen Gesichtspunkten herauszugebendes

’ ) Berlin: Julius Springer 1S99. (658 S. 8°, mit 
261 Abb.)

2) 5. Aufl. Munehen: C. H. Beck 1911.

Werk uber die Gesamttochnik des Altortums ware nach ■ 
den yielen Einzelarbeiten besonders der letzten Jahr- 
zehnte obenso zoitgemaB wie forderlich und yielen Tech
nikom und Philologcn zur reichen Ausbeute sicher hoch- 
willkommen.

Bonn. Paul Diergart.

KeCler, Ph., Oberingenieur in Dusseldorf: Schmier- 

m itte ln o t und ihre Abhilfc. Erfahrungen mit 

Schmiermitteln wahrend des Krieges und Vor- 

scblage zur Verbesserung der Sehraiermittelwirt- 

sebaft. Hrsg. im Auftrage des Vereins deutscher ‘ 

Eisenhuttenleute von der Beratungs- und Frei- 

gabestelle fiir Schmiermittcl der Rh einisch-West

falischen Montanindustrie in Diisseldorf. (Mit 

13 Abb.) Dusseldorf: Verlag Stableisen m. o. H. 

1920. (58 S.) 8°. 5 JL

Das an den Kopf des Vorwortes der Abhandlung 
gestellto Motto: „Aus der Praxis — fur die Praxis“ g ibt 
eino treffende Kennzeichnung^ der Sehrift. Im  Gegen- 
satze zu manchen anderen Kriegsorganisationen hat dio 
Beratungsstelle fur Schmiermittcl yon yornherein ver- 
sucht, ihrer Aufgabe durch standigo Fuhlungnahme mit 
den Yerbrauchern gerocht zu werden. Der Triiger dieser 
Tatigkeit war im rheinisch-westfalischen Bezirk in erster 
Linio der Yerfasser der Schrift, dereń Bedeutung nicht so 
sohr in  der Schilderung der wiiRTend der Kriegsjahro und 
auch noch heuto bestehenden Schmiermittelnot besteht ais 
in  der Auswertung der gemach ten Erfahrungen fur dio Zu
kunft. Durch Aenderungen techniseher und organisatori- 
scher Natur haben fast alle Werke trotz der schlechten Oele 
der Mengo nach Erspamiss© gemacht. Es besteht kein 

Zweifel, daB in  Zukunft, wenn wieder fiir jeden Ver. 
wendungszweck dio bestgeeignete Oelsorto zur Verfiigung 
stehen wird, noeh weitere Ersparnisse gemacht werden 
mussen. Das Oelkonto wird niemals mehr zu dem so 

wenig' beachteten werden, das cs vor dem Kriege hiiufig 
war. .

Die Schrift gibt in  knapper und ubersichtlicher Form 
einen Ueberblick uber die yerschiedenen Oel- und Fett- 
sorten, ihre Verwendungsgebiete und dio mannigfachen 
Unzutraglichkeiten, dio sich im  Bctricbo bei Verwendung 
der Ersatzolo gezeigt haben. Die Betriebsingenieure, dio 
den Krieg in  der Heimat mitgemacht haben, werden auf 
mancher Seito dio lebendige Schilderung ihrer eigenen 
Noto und Sorgen finden. Die Abschnitte uber Einkauf, 
Lagerung und Untersuchung geben auch dem Einkiiufer 
der Oele wortyolle Fingerzeige.

Oberhausen. - Ed. Hofmann.

Ferner'sind der Sehriftleitung zugegangen;

H erbst, Edgar, Vorsitzonder dor „Forsohungsgesellschaft 

fur wissenschafńiche Betriebsfuhrung1* in Wien: Der 
Taylorism us ais Hilfo in unserer Wirtschaftsnot. 
2., erw. Aufl. Leipzig u. Wien: Anzengruber-Ycrlag, 
Bruder Suschitzky, 1920. (34 S.) 8°. 2 JC.

H ipp le r , Willy, Betriebs-Oberingenieur: Dio D reherci 
und ihro Werkzeugo in  der neuzeitlichen Betriebs
fuhrung. 2., erw. Aufl. M it 319 Testfig. Berlin: Julius 

Springer 1919. (XT, 330 S.) 8°. Geb. 17,60 
H u llo , Fr. W., Professor in  Dortmund: Die G rundzugo  

der Werkzeugmaschincn und der Metallbearbeitung. 
E in  Leitfaden, 2., yerm. Aufl. Mit 2S2 Textabb, Berlin: 
Julius Springer 1919. (VI, 210 S.) Geb. 11 J l. 

Jahres-Berich t uber dio Le istungen  der chemischen 
Technologie fiir das Jahr 1918. Jg. 64. Bearb. yon 
Prof. Dr. B. Rśssow , Dr. Paul F. S chm id t und Dr. 
W. Eyerd ing . Abt. 1/2. Leipzig (Dorricnstr. 16): 

Johann Ambrosius Barth 1919. 8°. 56 M.
Abt. 1. Unorganischer Teil. M it 187 Abb. (XV I, 

390 S.)
Abt. 2. Organischer Teil. Mit 45 Abb. (X III ,  

259 Si)
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Vereins - Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhiittenleute. 

Felix Schąrf f.
Wicderum hat der Tod eino klaffcndo Łucko in  dio 

Roihcn der tiichtigsten Eisenhiittenleute gerissen. Am 
fruhon Morgen des 6. Februar 1920 ist der Huttendirektor
a. D. F e lis  Seharf naoh sehworem Łeiden sanft ent- 
sehlafen.

Der nunmehr Heimgegangene war am 5. Dezember 
1858 ais Sohn des Bergverwcsors August Seharf in See- 
graben bei Leoben geboren. Nachdem er die Rcifoprufting 
an der landsehaftliehcn Oberrealsehule in Graz bestanden 
hatte, entachied er sich, seinen Neigungcn folgend, fiir 
das Studium der technischen Wissenschaften. Er besuchto 
zunachst vier Semester dio Technische Hochschule in Graz 
und studierto alsdann aeht weitero 
Semester auf dor Bergakademio in 
Leoben, um daselbst auch dio Prii- 
fung ais Eisenluittenmann abzule- 
gen. Gem erzahlte der Verstorbono 
stets von seiner frohlichen Studen- 

tenzeit, dio er seinem heiteren'Tem- 
perament entsprechend in vol!cn 
Ziigen ausgekostet hatte, ohne 
dabei aber sein Studium zu ver- 
nacldassigen. Dio zu jcner Zeit in 
Leoben anwesenden horyorragenden 
Lehrer der Eisenhuttonkundo, dar- 
unter der Altmeister Kuppolwieser,
Ycrstanden es, dio bei unserom 
Freundo in  so hohom Ma Co vor- 
handene Noigung fur seine solbst- 
gowahlto Wissenschaft noch zu 
stoigern, und so trat er, mit den 

denkbar besten theoretischon Kcnnt- 
nissen ausgerflstet, in  dio Praxis 
ein. Nach kurzer Beschaftigung ais 
Praktikant auf Yerschiedenen Eisen- 
huttenwerken Oesterrejchs und Deutschlands kam Seharf 
dann am 21. April 1887 ais Assistent des Hochofenwcrks 
zur Georgs-Maricn-Hutto bei Osnabruck, wo er ungefahr 
ein Jahr lang verblieb. Anfang 1888 an die Abteilung 
Eisen- und Stahlwcrk des Gcorgs-Marien-Bergwerks- und 
Huttenvcreins nach Osnabruck berufen, richtete er da- 
selbst zueret das ehemischo Laboratorium ein und uber- 
nahm zugleich die Stelle eines Betriebsassistentcn im  
Bessemerwerk. Aber schon im  Juli desselben Jahres 
wurden ihm  ais Betriebsingenieur die Bessemcrci und'die 
dazugehorigo Steinfabrik unterstellt. Im  Jahre 1S89 
bauto er den ersten Martinofen und erhielt zu seiner bis
herigen Tiitigkeit noch dio Leitung des neu erbauten 
Martinwerkes, des Hammerwerkes und des Radreifen-Walz- 
werkes. Im  September 1891 zum Oberingenieur und stell- 
Yertretenden Betriebsdirektor ernannt, ubernahm er am
1. April 1892 die Betriebsleitung des Sehienen- und 
Sehwellenwalzwerkcs mit dazugehoriger Adjustage, Haken- 
plattenfabrikation usw., behielt aber die Oberleitung der 
ihm  schon vorher ais Betriebsingenieur unterstellten Be
triebe bei. Naeh dem Abgang des damaligen technischen 
Direktors Wolters wurde er im Jahre 1895 mit der gesamten 

technischen Leitung des Osnabruekcr Eisen- und Stahl- 
werkes betraut.

Soharf sagte sioh bald, daG die Zukunft des Gcorgs- 
Marien-Bergwerks- und Huttenvereins nicht in der Aus- 
dehnung des Un terach mens nach dem Mustcr der groBen 

rheinisch-westfabschen Werke lag, vielmehr suchto er den 
Ausbau des Wcrkes in der Pflego Yon dessen Sonderheiten. 
Auf seine Vcranlassung schritt man im  Jahre 1899 zum 
Bau des groBen SebmiedepreBwerkes m it der dazuge- 

horenden mechanisehen Werkstatt, eińcr Anlage, die 
heute noch ais musfcergultig zu betrachten ist.

Ais die phosphorarmen Erzo der Georgs-Maricn-Hutto 
immer mehr zur Neigo gingen, erkannte unser Freund mit 
dcm sicheren Blick des Eisenhuttenfachmannes, daB dio 

gesamte Stalilerzeugung der Gesellseliaft auf eine andero 
Grundlago gebracht werden musso. Fiir das Bessemer- 
Yerfaliren waren dio Erzo zu phosphorreich, fur das 
Thomas-Verfalircn enthiclten sio nicht geniigend Phosphor. 
Sein Stroben ging infolgodesscn dahin, dio Georgs-Marien- 
Hiitte vom Bessemer-Verfahren uuabhangig zu machen. 
Mehrere Beisen in seine Hcimat, insbesondero naeh Dona- 
witz, sowie eine femere, ausgedehnto Studienreise nach 
den Yeroinigten Staaten, dio er in  Gesellseliaft von melire- 

ren maBgebendcn Miinncrn der dout- 
sehen Eisenhuttenindustrio im  Jahre 
1904 unternahm, lieBen in  ihm dio 
ondgiiltigo Erkenntnis reifen, daB fiir 
dio Georgs-Marien-Hutto das Roh- 
oisen-Erz-Verfahren dio gegobeno 
Stalilgrundlage. sei. Eino derartig 

grundlegendo Umwalzung bedingto 
fur das Werk, das so oft infolgo 
widriger Naturercignisso schwer um 

sei.n Dasein zu kampfen gehabt 
hatte, dio Boroitstollung bedeutender 
Mittel. Und oin glanzendes Zeugnis 
fiir das Yertrauen, das dic Yerwal- 

tungin die lnittontechnischen Kennt- 
liisse Scharfa setzte, war es, daB 

naoh seinen Vorschlagen der Bau 
der Anlage, einer der ersten ihrer 

Art in  Deutschland, beschlośseń 
wurde. M it Sicherhoit und Bestimint- 
hoit''allo Schwicrigkeiten iiberwin- 
dend, dio sich dem fur die da- 
malige Zeit doch immerhin ge- 

wagten Neubau zucrst entgcgenstellten, konnto Seharf 
die so gunstigen Betriebsergobnisso der Stahl- und 
Walzwerksanlagen des Gcorgs-Marien-Yereins, deren 
geistigo Urhebcrschaft er mit Bceht fur sich in An- 
spruch nehmen durfte, seibst nicht melir Jieobachten; 
denn noch ehe sie in  Betriob kamen, folgto ihr Erbauer 
im  Herbst dos Jahres 1906 einem-Rufo des damaligen 
Gcneraldirektors des Bochumer Vereins, des vor oinigen 

Jahren heimgegangenen Gcheimrats Fritz Baare, nach 
Bochum, um daselbst ais teehnischer Direktor dio Nach- 
folgeschaft Diefenbachs anzutreten.

Jetzt erst — so darf man sagen — sehen wir Seharf 
auf der Hćihe seines Sehaffcns* jetzt kann er seino groBen 
huttentechnischen Erfahrungen in vollem TJmfango vor- 
werten, kann er Bedeutendes schaffen. Um so lieber 
noeli ubernahm er jenen Posten, ais di© inzwischcn 
unzcitgemaB gewordenen Anlagen des Bochumer Veroins 
einer dringenden Emeuerung bedurften. Wohl standen 
ihm bei einem auf solch’ guter Grundlago ruhenden 
Werke rei che Mittel zur Yerfugung, immerhin aber 
waren die aufzuwendenden Betriigo so bedeutend, daB 
man nur nach einem planvol!en Łeitgcdanken vor- 
gehen durfte. Mit eiserner Willenskraft trat Seharf an 
diese umfangreiehe Arbeit heran, wohl wissend, daB die 
Ypllstiindige Durehfuhrung seiner Piano kaum in einem 
Jahrzohnt zu erreiehen sein werde. Zuerst galt es, d>o 
bereits vor seinem Eintritt bestellto groBo Schienen^traBe 

nach seinen Ansehauungen abzuiindern; nach ihrer Fertig- 
stellung gelang ihm sehr bald der Beweis, daB dio an die 
Anlage goknupften Erwartungen nach jeder Richtung hin 
erfullt wurden. Ais nachste Aufgabe stellte er sich den 
Bau eines auf das Erzycrfaliren gegrundeten fjtahlwerkes 
nach dem Muster der Anlage des Georgs-Marien-Yereins.
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Dio Einfuhrung und die Durchbildung do3 Roheisen-Erz- 
Verfalirena beim Bochumer Verein, fur das er hier eine 

der yollendctsten Stahlwerksanlagen in Deutschland 
sehuf, bedeuteto wiederum einen Erfolg, wio ihn ein Tccli- 
niker nur selton zu yerzeichnen hat. Die SelbstKOSten 

yerminderten sich erheblich; dio erwarteten Erzeugungs- 
mengen wurden nicht nur erreicht, sondern wesenthch 
uberschritten. In  den umfangreichen mechanisehcn Werk- 
stiitten wurden nach und m idi allo unwirtschaftliehen 
Werkzeugmasćhinen entfernt und durch solcho neuester 

Bauart crsetzt, Dio Stahlwerksanlagen ergiinzend, ging 
Scharf dann an die Erneuerung des Hochofenwerkcs, wohl 
dio gewaltigsto Arbeit, dio er auf dem Bochumer Vereiń 
in Angriff zu nehmen hatte. E in  veraltetes Hochofenwerk 
schuf er um zu einer Anlage, wie sie fiir einen gleiehen 
Zweck wohl kaum irgendwo anzutreffen ist, wenn man 
sio in  Verbindung, m it der ebcnfalls von Scharf geschaffe- 
nen Trockengasreińigungsanlago und der heute in Deutsch
land nOcheinzigdastchendenAgglomcrieranlago betrachtot.

So vorbereitet, konnto der Bochumer Verein dank 

der horvorragenden Tatkraft Scharfs fast seit dem ersten 
Tago der KricgserkUirung und ais eines der ersten deut
schen Werko iiberhaupt den ungeheuren Anforderungen 
zur Ausriistung des Heeres in  yollem Umfange gereclit 

werden; Und lceino sehonero Auszeichnung konnte Scharf 
erhalten ais dio Anorkennung des Kriegsministeriums, in 
der es u. a. hieC: „Fur seine groBen Verdionsto, dio sich 
der Bochumer Veroin, der vor dem Kriego kein Gcschiitz- 
material geliefert hatte, um die Geschutzrohrherstcllung, 
sowohl was dio Guto seiner itohre, ais auch dio gelieferte 
Ańzahl betrifft, erworben hat, gebiihrt ihm der vollo Dank 
des Vaterlandes.“ Oft hat Baaro, der wie selten einer 
es yerstand, sich dio richtgcn Mitarbeiter auszuwahlen, 
im Bekanntenkreise yersichert, wio aufierordentlich er dio 
heryorragenden Eigenschaften Scharfs schatzen gelemt 
habe; ohno diesen Mitarboiter wiirde er "ca schwcrlieŁ 
unternommen haben, solch gowaltigo Umbauten auf 
dem Bochumer Vcrein in Angriff zu nehmen. Scharf 
gelang es auch, sich in kiirzester Zeit das unbedingto 
Yertrauen des gesamten Verwaltungsrates seines Werkes 
zu erwerben. Seinen Untergebenen gegeniiber war er 
stets ein wohlwollender und gerechter V0rgcset7.tex. Wio 
groB dio Anhiinglichkcit und Dankbarkeit war, dereń er 
sieh bei samtlichen Angestellten und Arbeitern erfreucn

FQr die VereinsbUeherei sind eingegangen:

(Die Elnsender ton Oeicbrnkfn sind mit einem * bezelchnet.)

A bhand lungen  des Hamburgisehen K o lo n ia lin s ti-  
tu ts . Hamburg: L I Fricderiehsen & Co. 4°.

Bd. 30. Reihe A: Rechts-und Staiitswissenschaften. ' 
Bd. 7. Sehweer, Walther, Dr., Wissenschaftlieher 
Assistcnt an der Zentralstello des Hambifrgiechen Kolo- 
nialinstituts: Dic turkiseli-pcrsischen Erdolvorkom - 
men. M it 4 K t., 14 Testfig. u. 1 Taf. 1919. (X , 247 S.) 
12,55

A nnua l, The eighteenth f in a n c ia l and econom ie , of 
Jap an . 1918. [Issficd by] The D ep a rtm en t of 

F inaneo. (W ith 6 pl.) Tokyo: Goyernmcnt Printing 

Office [1919], (VI, 1918, 5 S.) 4°.

Berufe, Die akademischen. Hrsg. yon der deutschen 
Z en tra ls te jle ' fu r  B e ru fsbe ra tung  der Aka- 
dem iker in Berlin. Berlin: Furche-Verlag. 8°.

Bd. 6. Tech n i ker, Der. In  Darst. von Professor 

Conrad M atschoB [u. a.] 1919. (303 S.) 

Betriebsrategesetz. Textausg. Berlin: Carl Heytoanns 

Verlag 1920. (37 S.) 8°. 1,S0 J i. 

Betriebsrategesetz, Das, und seine Einzelbcstim' 
mungen m it Erljyind Mustern. Fur den Gebraueh der 
Industrie. Hrsg. yom R e ichsyerband  dcrDeut-  
sehen In d u s tr ie  und der V e re in igung  der D e u t
schen A rbe itg e b e ry c rband o . O. O. (1920). (54 S.) 
4°.

durfte, das fand so recht in  der groBen Beteiligung gerado 
dieser Kreise bei den Trauerfeierlichkeiten ihren Aus- 
druck. Der Arbeiterschaft brachfce er das warmstę Wohl- 
wollen entgegen; sein Eintreten fiir den Bau yon Ar- 
beiterwohnungen, dio Schaffung yon Wohlfahrtseinrich- 
tungen, die Beihilfo.fiir schuldlos in Not geratene Arbeiter 
legen hierfiłr beredtes. Zeugnis ab.

Den yielen Aufregungen wie den Ueberanstrengungen 
wahrend des Krieges hielt loidi.r Scharfs Gesundheit auf 
dio Dauer nicht stand. Sehon vor Ende des Krieges ging 

sein Lioblingswunsch dahin, in der Niiho yon Osnabriick 
auf dem Lande noch einige Jahre ganz seiner Familio zu 
leben; den Solin der Bergo zog es immer wieder zur Natur 
zuruck. Das Schicksal yersagto ihm  die Erfullung dieses 
Wunsehes; ein kurzes Krankenlager in Bochum setzte 
seinem Leben yorher ein Ziol.

Scharf yerfugte in  uńgewohnlichem MaBe iiber die 

Gabon, die den cchten Huttenmann auszcichnen; griind- 
liches tlicoretisches Wifsen, reicho Erfahrungen, unend- 
licher FleiB, eiserne Pflichttreue, rege Ausdauor, licBen 
ihn alle Aufgaben, die er sich cinmal gesetzt liatte, bis zur 
cndgiiltigen Losung durchfuhren. Nach soinem Aus- 
scheiden aus der Stellung des technisehen Leiters am 
30. Juni 1919 ernannte der Verwaltungsrat des Bochumer 
Vereins ilói, um dem Werke seine heryorragenden Kennt- 
nisso auch weiterhin zu erhalten, zu seinem Mitglied. ■ Der 
Verein deutscher Eisenhuttenleute berief ihn vor zwei 
Jahren in den Vorstahd, leider jedoch ohno daB der 
Verein dieVorteile der reiehen Erfahrungen soines hoch- 
geschiitzten Mitgliedes nóeh langohiitto genieBen konnen.

Wer unter Scharf arbeiten durfte, yerehrte sein 
liebenswurdiges und offenes Wesen, sein goldenes Herz. 
Alle, die den Vorzug hatten, ćifters m it ihm zusammenzu- 
kommen,. wissen die Treuo zu schatzen, die er seinen 
Freunden cntgegcnbraehte. Stets heiteron Gcmiits, wuBto 
er leicht ihro Zuneigung zu gewinnen, am meisten aber 
liing er an den alten Freunden in dem ihm so liob geiyorde- 
nen Osnabriick, wo er auch in Ida Meyer, einer Tochter 
des Baudirektors a. D. Meyer, dio Lebensgefiihrtin gefunden 
hatte, m it der er seit dem Jahre 1892 in  denkbar gluek- 
lichster Ehe yerbunden war. Wie bei den Seinen so wird 
Scharfs Andenken unvergessen blciben unter den deut
schen Eisenhuttenleuten. In  den Herzen seiner Freundo 
wird er fortleben ais der besten oiner. K. Grosse,

Calmes, Albert, Dr., Professor an dor Uniyersitat Frank
furt a. M .i Der Zo llanseh luB  des GroBherzogtums 
Luxemburg an Deutschland (1842—1918). Bd. 1/2. 
Lusamburg 1919: Joseph Beffort. [Frankfurt a. M .i 
J . Baer & Co. i. Komm.] 8 32,50 J l.

Bd. 1. Der E intritt Luxemburgs iii den Deutschen 

Zollyercin (1839-1842). (268 S.)
Bd. 2. Dic Fortdauer des Zollanschlusses und 

seine Losung. (252 S.)

Aenderungeń in der Mitgliederliste.

AMmann, Hans, Betriebsingcnieur, Hostenbach a. d. Saar,
Appel, Ludwig, Badisehe Anilin- u. Soda-

Fabrik, Ludwigshafen a. Rhein, V illa Brunek.
Baurichter, Em il, Direktor der Feuerungstechnik - G. m-

b. H ., Ludwigshafen a. Rhein.
Beckert, Theodor, Geh. Regierungsrat, GroBhtiiWingen bei 

Yerden a. d. Aller.
Betiłer, Hermann Friedrich, Generaldirektor der Rhein., 

Metali w.- u. Maschinenf., Dusseldorf, Schiller-Str. 9.
Besłehorn, Benno, Leiter u. Prokurist der Eiscn-ni. Staiilg. 

Herm. Michaelsen, AltonarBahrenfeld, Becthoyen-Str.il.
Boerner, Adolf, Duisburg, Iricdcn-Str. 4.
Bois, Hugo da, 2ipl.'3 lig., jSerlin-Zchlendorf, Forst-Str. 19.

BoOie, Max, Ahrensfelde bei Berlin, Rittergut Mehrow.
Braun, F ritz,, 55r.*3ng,; Eisenhuttenm. Institut, Aachen, 

Intze-Str.I.
Brennecke, Rudolf, Generaldirektor der Oberechl. Eisen- 

bahn-Bedarfs-A.-G., Gleiwitz, O.-S.
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Diesfeld, Alezandcr, Oberingenieur der Waggon- u. Ma
schinenf. Gladbacli, M.-Gladbach, Karl-Str. 7.

Fatheuer, Adolf, Ing. u. 1’eilli. der Westd. Masch.-Bau- 
anstalt Fatheuer & Rath, G. m. b. H., Bochum, Stein- 
Str. 34.

Flohr, Josef, Ingenieur, Mont St. Martin (M. et Mes.) 
Frankreich.)

Freytag, Hans, Oberingenieur d. Fa. Ernst & F. Wiebel,, 
NeuB, Promenaden-Str. 75.

Gumz, W illiam, Ingenieur der Gelsenk. -Bcrgw.-A.-G., 
Abt. Hochofen, Gelsenkrchen, Richard-Str. 10a.

Hahn, Fritz, 2)ipl.'3lig., Bctriebsing. der A.-G. der Dillin- 
ger Huttenw., Dillingen a. d. Saar, Triercr Str. 3.

Hammermann, Aifgust, Ingenieur, Frankcnthal i. Pfalz, 
Am Eiskeller 3.

llasc, Carl, S)lpl.-Qng., Obering. u. Prokurist d. Fa. P. 

Ringsdorlf, Dynamoburstęn-Spezialf., Mehlem a. Rhein.
Heinemeyer, Ludwig, Oberingenieur, BerlinN39, Lindower 

Str. 24.

Htinłz, G., Prokurist, Frankfurt a. M., Gunthersbiirg- 
Allee 75.

Hettner, Hermann, $ipI.»Qng., Ing. d. Fa. Nering, Borgel 
& Co., Deyenter, Holland.

Uochgesand, Julius, Kommerzienrat, Gencraldirektor, 
Gottingen, Hoher Weg 12.

Inden, Carl, Direktor der Ges. fur industr. Unternelimun- 
gen, Dusseldorf, Schadow-Str. 20/22.

Jahn, Richard, Ingenieur, Berlin-Steglitz, Frego-Str. 39 a.
Jochum, Nikolami, ®t£l.»Qng., Ing. des Gasw. der Gas-, 

Elektr.- u. Wasserw. der Stadt Aachen, Aachen.
Karner, Alois, Dr. jur., Ober-Hutteninspektor der Berg- 

u. Hutteiiw.-Ges., Trzynietz, Ocst.-Schl.
Kiessclbach, Clcmens, Sr.-^ng. e. li., Bonn, Poppclsdorfer 

Alleo 58a.
Kowarsch, Georg, Ing., Betriebschcf des Edelstalilw. der 

Rochlingschen Eisen- u. Stahlw., Volklingen a. d. Saar, 
Post-Str. 44.

Krabiell, Otto, Ingenieur der A.-G. fur Brennstoff-Vcr- 
gasung, Seehof bei GroBlichtcifelde-Ost, Baumsehule 
Ilsemann.

Kuttenkeuler, Leo, Oberingenieur der Hiittenges. der 
Rotlien Erden, Abt. Aachen-Rothe. Erde.

Laue, Oskar, $r.>Qltg., Betricbsleiter der Stolberger Dungef. 

vorm. A. Schippan & Co., G. in. b ..H , Stolberg i. Rheinl.
Naust, Carl, Mitinh. d. Fa. Hch. Junger & Co., Siegen.
Niickel, Robert Frai\z, Masch. -Ingenieur, Dortmund, 

Kaiser-Str. 75.

Pajunk, Georg, Bobrek, O.-S., Beuthener Str. 1.
Plettenberg, Johs. II., Direktor der Poldihutte, Prag, Kgl. 

Weinberge, Palacky-Str. 17.
Reidelbach, Georg, Oberingenieur der Rhein. Metallw.- u. 

Maschinenf., Dusseldorf, Kirclifeld-Str. 12S.
Reinhardt, Fritz, Ingenieur, Duisburg, Lahn-Str. 33.
Roesgen, Karl, Oberingenieur im  Reichs werk, Spandau.

Schaefer, Erich, 2}ipt.'3tig., Betriebsing. beim Preufi. 
Hiittenamt, Gleiwitz, O.-S., Katharincn-Str. 7.

Schanze, Franz, Ing., Hutteninspektor der Witkowitzer 
Bergbau- u. Eisenh.-Gewerkscliaft, Witkowitz-Eiscn- 
werk i. Mahren.

Scheidt, Otto vom, Oberingenieur der Eiseng. u. Maschinenf.
. G. Wolff jr., Linden a. d. Rulir, Hoeli-Str. 30.

Schilling, Wilhelm, Huttendirektor a. D., Duisburg, rom 
Rath-Str. 21. *

Schneider, Ernst, Ingenieur, Verden a. d. Aller, Gasthof 
Germania.

Schóndeling, Wilhelm, Ingenieur, Dusseldorf, Humboldt- 
Str. 4G.

Schulte, Wilhelm, Huttendiroktor a. D., Woltersdorf bei 
Erkńer.

Schwieie, Carl, ®ipI..Qng., Ing. der Possehl-Werke, Wilejka 
bei Wilna, RuBland.

Starek, Hermann, i. Fa. Hermann C. Starek, Berlin W  9, 
Bellevue-Str. 13.

Stehle, Hermann, StpI.<Qng., Obering. der Austro American
• Magnesite Comp., Radentliein i. Karnten.

StiegUr, Alois, Ingenieur, Weinheim a. d. Bergstr., Eliret- 
. Str. 1.

Storz, Hermann, Ingenieur, Zweibruckcn i. Pfalz, Hohen- 
fels-Str.

W alk, Hermann, Ing., Direktor d. Fa. Lohmann & Stolter- 

foth, A.-G., W itten a. d. Ruhr.
■Wcchsler, E ., Ziyilingen., Berlin W  8, Unter den Linden 21.
Winkler, Hermann, Generaldirektor des Oesterr. Vereins 

fiir chem. u. metallurg. Produktion, Karlsbad, Tschecho- 

Slowakei.
Wohlfarth, Richard, 2)LpI.'3lig., Dusseldorf, Schiller-Str. 34.
ZiUgen, Max, Oberingenieur der Gelsenk. Bergw.-A-G., 

Gelsenkirchen, Park-Str. 20.]

Neue M itglieder.
Aichholzer, Viktor, Ingenieur der Steier. GuBstalilw., 

A.-G., Judcnburg, Steiermark.

Baunigart, Johann, Ingenieur der Maschinenf. Thyssen 
& Co., Miilheim a. d. Ruhr, Wieland-Str. 19. '

Braun, Wilhelm, Geschaftsfulirer der Maschinenf. Gebr. 
Hauslicrr, G. m. b. H., Sprockhoveli. W ., Haupt-Str. 0. •

Dittmann, W. E ., Prokurist der Dusseld. Maschinenbau- 
A.-G. vorm. J. Losenhausen, Dusseldorf-Grafcnberg.

Dressler, Friedrich, Betriebsingenicur der Dcutschen Ma
schinenf., A.-G., Benrath, Neubrucken-Str. 19.

Iluppert, Max, Ingenieur der Gelsenk. Bergw.-A.-G., 
Gelsenkirchen 3, Markgrafen-Str. 1.

Kardung, Johann, Ingenieur d. Fa. Fried. Krupp, A.-G., 
Essen, Kerckhoff-Str. 51.

Klein, Walter, ®ipI.>Qng., Ing. der Maschinenbau-A.-G. 
vorm. Gebr. Klein, Dahlbrueli i. W.

Krilger, Walter, Ingenieur der Deutschen Maschinenf., 
A.-G., Benrath, Neubrucken-Str. 19. * «

Kunłze, Kurt, Betriebsingenieur der Signalbauanstalt Will- 
mann & Co., G. ni. b. H., Dortmund, Kaiser-Str. 35.

Neubcrg, Ernst, Ziyilingenieur, Berlin W  02, Kcith-Str. 10.
Niemann, Em il, Betriebsingenieur der A.-G. der Dillinger 

Huttenw., Dillingen a. d. Saar, Heiligenberg-Str. 83.
Poppy, Albert Ritter von, Ing., Betriebsleiter des Martinw. 

der Prager Eisen-Ind.-Ges.,Kladno, Tschecho-Slowakci.

Reckling, Em il, Oberingenieur d. Fa. Meguin, A.-G., Butz- 
bach i. Obcrlicsscn, Taunus-Str. 35.

Rudolph, WaUher, Reg.-Baum. a. D., Direktor d. Fa. yan 
der Zypcn & Charlier, G. m. b. H., Coln-Dcutz, Deutz- 

Mullicimer Str. 146.
Siebel, Erich, 3)ipI.-Siig.,. Ing. der Deutsch-Luxenib. 

Bergw.- u. Hutten-A.-G., Abt. Dortm. Union, Dort
mund, Scliliep-Str. 11.

Stahlmann, Richard, Teilh. der Maschinenf. Miiller & 
Stahlmann, Rcmsclieid-V., Konig-Str. 13.

Sloeckcr, Julius, ®tpl.«8ng., Bctriebsing. des Bocliumcr 
Vereins, Bochum, Rott-Str. 66.

Trejilik, Hans, Ingenieur, Oderberg, 1'scliceho-Slowakci, 

Draht werke.
Wiebe, Otto, Prokurist der Verein. Konigs- u. Laurahiitte, 

A.-G., Bcrlin-Wilmersdorf, Duisburger Str. 4.

Gestorben.
Gcisler, Adolf, Direktor, Wandsbek. 0.3. *1920.
Grandin, Oskar, Direktor, LaŁand, O.-S. 2.3.1920.
Hortmann, Carl, Siegen. 18. 2. 1920.
Huth, Georg, Direktor, Aachcn-Rothc Eide. 13.3. 1920.
Spannagel, ylwyusf, Generaldirektor, Dusseldorf. 18.3.1920.
Wallmańn, Jacob, Ingenieur,jTroisdorf. 6.2.1920.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslosl
Beachtet die 44. Listę der Stellung Suchenden auf Seite  155/57 des Anzeigenteiles.


