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Die Verwendung von Druckluft fur Huttenwerkskrane.

Von H. Ge itm ann jn Berlin.

D
ie Einfiihrung der Elektrizitat hat wohl in 

keinem Zweig der Technik so groBe Umwal- 

aungen und Fortschritte gebracht, wie in dem des 

Ilebe- und Transportwesens. Riesenkrane heben 

spielend Einzellasten von Hunderten von Tonnen, 

Yerladeanlagen-entleeren in wenigen Tagen groBe 

TJeberseedampfer und befordern den Inhalt gleięh- 

,7.eitig auf entfernte Lagerplatze. Ein Druck auf den 

Knopf ermoglicht jedem Negerknaben die Bedie- 

nung einer Falirstuhlanlage iiber 40 Stoekwerke in 
amerikanischen Geschaftshiiusem. Widerspruchsvoll 

klingt es, wenn angesichts dieser mit Geschick ge- 

Josten Aufgaben die Klagen der Betriebsleiter in 

Hiittenwerken uber die Mangel des elektrisehen 

Kranes nicht verstummen wollen, erscheint der 

Laufkran doeh dem Laien ais ein einfaches Gebilde, 

im Vergleich zu den Riesenkranen, Fijrderanlagen und 

VerladestraBen.

Tatsachlich war der Laufkran auch noch in! seiner 

•entwickeltsten Form ais Mehrmotorenkran einfach 

und gut, solange es sieh um geringe Geschwindig- 

ikeiten haudelte. Die gerade im  Hiittenwerk im 

Anfang dieses Jalirhunderts einsetzende Mechani- 

sierung des Betriebes brachte aber die Bewegung 

■groBer Lasten unter Ausnutzung der hochsten Senk- 

und Hubgeschwindigkeiten. Die Schwierigkeiten, 

welche hierbei auftraten, wuchsen wie die Massen- 

krafte mit dem Quadrat der FSrdergeschwindigkeit. 

Wenn man weiter bedenkt, daB von solchen Kranen 

im Dauerbetrieb bis zu 20 Schaltbewegungen' in der 

ilinute verlangt werden, so wird man begreifen, daB 

die elektrisehen Teile nicht in vollem MaBe be- 

friedigend arbeiten.

Die Ursache der mangelhaften Losung liegt im 

wesentlichen darin, daB man die AnlaB-, Antriebs- 

und insbesondere Brems-Einrichtungen des Kranes 

fiir 'geringe Geschwindigkeiten ohne grundlegende 

Aenderungen auch beim Kran fiir hohe Geschwin- 

<ligkeiten und groBe Lasten verwendete. Bei Anlagen 

mittlerer Leistung war dio Losung mit Brems- 

magneten noch einigermaBen befriedigend. Wahrend 

man mit der FuB- und Handhebelbremse noch den 

Bremsdruck und damit die Senk- und Hubgeśchwin- 

digkeit einigermaBen regeln kann, gestattet der

Bremsmagnet keinerlei Regelung, und das Senken 

der Last muB, wie das Heben, der Motor besorgen. 

Durch das plotzliche Liiften und Einfallen der Brems- 

magneten treten auBerdem natiirlich groBe Strom- 

stiiBe und Erschiitterungen auf, die zu dauernden 

Reparaturen der elektrisehen und mechanischen Aus- 

riistung des Kranes fiihren. Die elektrotechnischen 

GroBfirmen haben diese mangelhafte Losung des 

elektrisehen Antriebes schnellarbeitender Anlagen 

auch eingesehen und sie durch die weitere Ausbil- 

dung der elektrisehen Senkbremsschaltungen 

zu verbessern gesuclit. Diese bedeuten aber eine 

weitere schwere Belastung des ohnehin stark bean- 

spruchten elektrisehen Teiles, konnen der mechani

schen durch Bremsmagnet betatigten Bremse auch 

nur dic Aufgabe ais Betriebsbremse und nicht auch ais 

Haltebremse abnehmen. Immerhin hat diese Ver- 

einigung von elektrischer und mechanischer Brem- 

sung den heutigen Kranbetrieb erst moglich gemacht. 

Fiir weitergehende Anspriiche an die Regelbarkeit 

bei rein elektrisehem Betrieb hat sieh beimAntrieb 

von'Scliwimmkranen, Wagenkippern, Gichtaufziigen 

auch die Leonard-Schaltung von Fali zu Fali ais 

eine, wenn. aueh teuere, so doeh brauclibare Losung 

ergeben, da es sieh meistens um ortsfeste Maschinen- 

anlagen handelt. Bei Laufkranen, bei denen der 

elektrisehe Antrieb fast stets auf (Jbr fahrbaren Lauf- 

katze unterzubringen ist, gestatten die raumlichen 

Verhaltnisse der Laufkatze in den allerseltensten 

Fallen die Unterbringung der zur Leonard-Sehaltung 

gehorigen drei Maschinen. Schon vor 15 Jahren 

hat Franz Jo rdan , GroB-Lichterfelde,

diese Unzulanglichkeiten des reinen elektrisehen 

Betriebes der Krananlagen mit hoher. Spielzabl klar 

erkannt und in seiner Doktor-Dissertation die Be- 

hauptung aufgestellt, daB die elektrisch betriebenen 

Ęebe- und Yerladeanlagen erst durch Verwendung 

von D ruck lu ft wirklich vollwertige Gebrauclis- 

und Betriebsmittel werden. Gerade mit Bezug auf 

die Yerwendung unter den oben angegebenen schwie- 

rigen Betriebsbedingungen soli nachstehend die An

wendung von Driickluft erortert werden.

Zur Eizeugung ,von Druckluft werden kleine 

Kompressoren verwendet. die auf der Laufkatze

l) Infolge Buchdruckerstreiks ausgegeben am 21. April 1920. 
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untergebracht ■werden und die fiir djn rohen Betrieb 

der Krane besonders durchgebildet sind. Abb. 1 zeigt 

den Schnitt eines solchen Kompressors. Der Antrieb 

erfolgt entweder durch Zahnriider von einer Welle 

des Windwerkes aus, oder durch Eektromotoren, 

die mit den Kompressoren zusammen auf efner ge- 

meinsamen Grundplatte stehen. Fiir die Regelung 

des Bremsdruckes im Bremszylinder stehen Brems- 

druckregler zur Verfiigung. Die bisher bekannten 

Steuerventile fiir Druckluftbremsen mit einem feder-

Abbilclung 1. Jordan-Kompressor.

belastetcn und zugleich unter dem EinfiuB der Brems- 

luftstehenden Haupt- oder Grundsehieber und einem 

diesen letzteren steuernden-, von auBen einstellbaren 

Schieber (Stellschieber) sind einesteils schwer ab- 

zudichten und ermoglichen andernteils bei kleinen 

Schieberhiiben nicht eine allen Anforderungen eiit- 

sprechende feinc und genaue Druckabstufung. Diese 

Mangel sind bei dem Regler' Bauart „Schonfeld- 

Jordan11 (vgl. Abb. 2) dadurch vermieden, daB die 

beiden zusammenarbeitenden Schieber umnittelbar 

aufeinander liegen, und die 

von dem Stellschieber zu 

beeinflussenden Ein- und 

AuslaBkanale fiir die 

Bremsluft in dem Grund- 

schieber selbst angeordnet 

sind. Der Grundsehieber a 

liegt der Lange nach im 

Bremsdruckreglergehause, 

das durch Deckeł an seinen 

beiden Enden geschlossen 

wird. Der mittlere Teil 

des Grundschiebcrs ist zylindrisch ausgebildet, um 

eine moglichst dichte, reibungslose Fiihrung zu er

halten. An dem einen Ende triigt der Grundsehieber 

den ebenfalls gegen das Gehause abgedichteten 

Kolben b. Gegen diesen legt sich eine Feder, 

die sich mittels eines Fcdertellers gegen den Gehause- 

deckel stiitzt und den Kolben mit dem Grundsehieber 

dauernd wegzudrucken bestrebt ist. In der Ruhe- 

stellung wird der Schieberhals noch besonders durch 

eine Diehtungsflaehe abgedichtet. Umnittelbar auf 

dem anderen Ende des Grundschiebers liegt der von 

auBen yerstellbare Muschelschieber c auf. Der Ge- 

hauseraum, in dem sich der Stellschieber und das 

Steuerende des Grundschiebers befiuden, ist dauernd 

mit Druckluft gefiillt. An dem mittleren Gehause-

raum ist die Rohrleitung zum Bremszylinder an- 

geschlossen, wahrend der die Feder entlialtende- 

Raum dauernd mit der AuBenluft yerbunden ist. 

Im Grundsehieber befinden sich ein Kanał, der vom 

Schieberspfegol zum Bremszylinderraum fiihrt, und 

ein weitererKanał der denMuschelraum des Schiebers- 

mit dem Federraum. und damit der AuBenluft ver- 

bindet. Der auf dem Grundsehieber dicht gefiihrte- 

Muschelschieber c wird verstellt durch den Zapfen 

einer Kurbel', die mittels Welle von auBen bewegt 

werden kann. Durch den Ueberdruck im Schieber- 

gehause wird der Muschelschieber dfcht gegen den. 

Grundsehieber gedriickt. Die Abdichtung der Welle- 

bewirkt ein Bund, der unter dem inneren Luftiiber- 

' druck sieh gegen das Gehause legt. Je nach der 

GroBe der Luftpressung im Bremszylinderraum wi:d! 

die Feder verschieden stark durchgebogen und der 

Grundsehieber der Dnrchbiegung entsprechend ver- 

stellt werden. Dabei cntspricht einer jeden Stellung 

des Muschelschiebers oder des Stenerhebels eine be- 

stimnite Luftpressung im  Bremszylinder. Wird z. B. 

der Muschelschieber etwas in entsprechender Rich- 

tung verstellt, so wird der Kanał zum Bremszylinder

raum geoffnet. Der nut der Luftpressung wachsende- 

Kolbendruck schfebt den Grundsehieber entgegem 

dem Druck der Feder so- weit nach links, bis der 

Grundsehieber diesen Kanał abschlieBtund eine neue- 

Gleichgewichtslage entstanden Ist. Die Gleich- 

gewiehtslage der Schieber ist diejenigc, in welcher 

der Steg des Muschólschiebers den Kanał abge- 

schlossen hiilt. Je geringer der Unterschied der 

Kanał- und Stegstarkę, d. h. die Ueberdeckung ist^ 

um so genauer ist natiirlicli bei gegebenem Schieber-

hub die Einstellung. Die Abdichtung der aus denu 

Druckluftraiim hcrausgef iihrten Welle und des Grund- 

sebiebers ist nicht nur sicher und einfaeh, sondern. 

yerursacht vor allem auch keine Reibungswiderstande,. 

die eine genaue selbsttatige Druckabstufung durchi 

den Grundsehieber erschweren wiirden. Solange der 

Bremszylinderraum ohne Druck ist, dicktet die- 

Diehtungsflaehe. Hcbt sieh dagegen der Kolben b

- bei einer Yerschiebung des Grundschiebers von dem 

Dichtungssitz ab, so liegt die Dichtung allein in der 

Fiihrung des Grundschiebers. Bei dem geringen 

Druckunterschied zwischen dem yorderen und mitt

leren Raum in der Zeit, wo das Ventil arbeitet, undi 

bei der leicht vorzunehmenden guten Schmicrung 

und Fettabdichtung ist aber auch dann die Abdich-

Abbiitlung 2. Bremsdruckregler. t Bauart Schonfeld- Jordan.
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tung ausreiehend gesichert. Abb. 3 stellt den Druek 

im Bremszylinder ais Funktion der Handhebel- 

stellung des Bremsdruekreglers dar. An ausgefiihrten 

Anlagen wurde festgestellt, daB sich die Senkge- 

schwindigkeit in den Grenzen von 0,1 bis 500 m/min 

regeln laBt.

Bedingung fiir die siehere und feinftihlige Rege

lung ist eine gute Bremse. Am besten eignet sich fiir

Bremsen ist fast Nuli, und der Abfall der Rcibungs- 

zalil beim Uebergang aus der Ruhelagc in die Be- 

'wegung ist so gering, daB ein langsames Anlaufen 

und Absenken der Last gewahrleistet werden kann. 

Abb. 4 yeranschaulicht eine Bremse zum Senken der

H e b e /a u s s c ft/o g  /n

Abtóldung 3. Abliangigkoit des ̂ ruckes im Brems* 

zylinder von (ler HobolstoUung des Steucryentil.s. Abbildung 5. Jordan-Bremsschcibo.

den Kranbau die fiir beide Drehrichtungen gleich Last, bei der das SchlieBen durch das Bremsgewicht,

stark wirkende Doppfl - Backenbremse. Wahrend das Luften durch den Druckluftzylinder erfolgt.

bei der Handhebel- und Magnetbremse mit Riick- Wo eine hohe Spielzahl erreicht werden soli, mttssen

siclit auf die beschrankte Ilubarbeit auf moglichst die schadlichen Massen des Bremsgestanges ein
MindestmaB werden, und hier 

ist es deshalb vorteilhafter, 

statt des Gowichtes den 

Druckluftzylinder zum Schlie

Ben zu verwenden. Solche 

Druckluftzylinder werden mit 

Kplbendurchmessern von 70 

bis 250 mm ausgefiihrt. 

Welche gewaltigeń Krafte mit 

Druckluftbremsen beherrscht 

werden konnen, zeigt die 

Verwendung eines mittleren 

Zylinders yon 150 mm <j> 

und250mmHub,derbei einem 

Gewicht von nur 35 kg 22 000 

cmkg Hubarbeit leistet. Die 

groBten Bremsmagneten, wel- 

che bisher yerwendet wurden, 

leisten 1000 cmkg und wiegen 

rd. 100 kg. Zur sicheren Ab- 
Abbildung 4. DmcklUftgestcuerto Jordan-Bremse. fiihrung der beim Bremsen

auftretenden Warnie werden

groBe Reibungszahlen zwischen Bremsbacke und dic Speichcn der Bremsscheibe zweckmaBig ais

Bremsscheibe gesehen werden muBte, ermoglicht die Kiihlrippen nach Abb. 5 ausgebildet. Eine solche

groBe Hubarbeit der Druckluftzylinder zur Erzielung Bremsscheibe von 1500min 0  vermag eine Stundenlei-

mogliclist gleicher Reibungszahlen bei wechselnden stung von 26 700 mt entsprechend einer Kranleistung

Geschwindigkeiten und Flachenpressungen die Ver- von rd. 600 PS bei 400 Umdr./min aufzunehmen.

wendung sauber geschliffcner Bremsscheiben und Obwolil der Kranfiihrcr mit dem Bremsdnick-

geschmierter Bremsklotze. Die Abnutzung solcher regler das Heben und Senken der Last in jeder ge-
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wunschten Weise erzielen kann, hat sich im Laufe 

der Jahre. doch das Bediirfnis herausgestellt, bei 

flottćm Betriebe den Kranfiihrer zu entlasten und 

bei Ablenkung der Aufmerksamkeit des Kranfiihrers 

das Niedersausen der Last durch einen selbsttatig- 

wirkenden' Senkbremsregler zu vermeiden. Dieser

Abbildung 6. Jordan-Senkbremsregler.

Senkbremsregler regelt die Druckluftpressung im ' 

Bremszylinder und damit die Brcmskraft in Ab- 

hangigkeit von der Senkgesehwindigkeit. Der 

Regler wirkt nur nach einer Drehrichtung und in der 

Weise, daB er durch Herauslassen von Druckluft 

aus dem, Bremszylinder die Bremsen anzieht. Soli 

dio Maschine nach 

beiden Drehrichtun- 

gen gebremst wer

den , so muB fiir 

jede Drehrichtung 

ein Senkbremsregler 

yorgesehen werden.

Beide Regler werden 

hintereinander ge- 

schaltet, d. h., die 

vom Steuerventil 

koinmende Druck

luft durclistromt der 

Beihe nach beide 

Senkbremsregler.

Der Senkbremsreg

ler (ygl. Abb: 6) besteht aus dem Kraftregler a, in dem 

sich ein Kolbenschieber b bewegt, und aus einer im 

Gehiłuse c befindlichen Schleuderbremse. Die 

Schwunggewichte d der Schleuderbremse sind an 

einem Halter drehbar aufgehangt, welcher mit der 

Welle umlauft. Jedes Schwunggewicht triigt eine 

Gleitbacke e aus Pappelhólz, welche durch die 

Zentrifugalkraft der Schwunggewichte gegen den 

leicht auf der Welle drehbaren Schleifring f gedruckt 

wird. Mit dem Schleifring fest yerbunden ist ein 

Zahnrad, das in das Zahnsegment g des Bremskraft- 

reglers greift. Dieses Zahnsegment wirkt durch einen

Daumen auf den Kolbenschieber, der je nach seiner 

Stellung die zum Bremszylinder fiihrende Leitung 

mit der Druckleitung oder, durch den Innenraum 

des Bremsdruckreglers, mit der AuBenluft yerbindet. 

In der^Mittelstellung sperrt der Schieber den Kanał h 

und damit die Bremsleitung ab. Die Drehrichtung,

in welcher der Senk- 

bremsreglcr die Gc- 

schwindigkeit regelt, 

ist diejenige, bei wel

cher der Schieber, 

durch die Schleuder

bremse gesteuert, den 

Bremszylinder mit der 

AuBenluft yerbindet. 

In umgekehrter Dreli-' 

richtung ist der Brems

zylinder dauemd mit 

der Druckleitung yer

bunden, so daB die 

Bremse geliiftet bleibt. 

Beim Anlassen der Ma

schine stromt bei der 

in der Abb. 6 ange- 

nommenen Drehrich

tung ,,Senken“ die 

vom Steuerventil kommende Druckluft in den 

linken Zylinder des Bremskraftreglers und bringt 

den Kolbenschieber in die rechte Endstellung. Die 

Druckluft tritt dann durch den Kanał h zum Brems

zylinder. Ist im Bremszylinder die Druckluftpressung 

so groB geworden, daB die Bremse die Last nicht mehr

Abbildung 7. Jordan-Kupplung.

halt,-so verschlieBt der Schieber, durch die Schleuder

bremse bei Beginn der Senkbewegung gesteuert, den 

zum Bremszylinder fiihrenden Kanał. Die Bremse 

kann sich daher nicht weiter liiften, und ohne ge- 

fiihrliche Beschleunigung wachst die Senkgeschwin- 

digkeit unter der Herrschaft der Bremse auf ihren 

Hochstwert. Die drei auf den Schieber wirkenden 

Krafte, wie Verstellkraft der Schleuderbremse und 

der beiden Kolben, suchen sich wahrend des Senkens 

das Gleichgewicht zu halten und zwingenden Schieber, 

in der AbschluBstellung zu bleiben. Samtlichen 

Belastungsschwankungen, sei es durch Aenderung
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der Ąntricbskraft oder der Bremskraft, tragt der 

Sehieber sofort durch Einlassen oder Auslassen von 

Luft Rechnung und ebenso auch den Undiehtig- 

keiten, unabhangig von der Schleuderbreinse, noch 

ehe eine Geschwindigkeitsanderung der Last eintritt.

Das An- und Abschalten des Motors, welches ohne 

Jordan-Bremse bei jedem Kranspiel zweimal er- 

folgen muB, geschieht bei Kranen mit Jordan-Bremse 

nur einmal, da das Senken der Last bzw. des leeren 

Greifers bei abgeschaltetem Motor vor sich geht. 

Die groBen Arbeitsverluste beim Anlaufen infolge 

der langen und groBen Anlaufszeiten und groBen 

Schwungmasscn des Motors und der Windę, sowie 

die starkę Beanspruchung der AnlaBapparate durch 

groBe StromstoBe werden um dic Hiilfte verringert

und die Lebens- 

dauerundSicher- 

heit der gauzen 

elektrischen An

lage wesentlich 

gebessert.
AuBer diesen 

Vorteilen im 

Betriebe sind 

die-ffAnlagekos- 

ten der elektro- 

pneumatischen 

Ausrustung eines 

Windwerkeś 

auch erheblich 

niedriger ais die 

des rcin elektri

schen Antriebes, 

weil der Motor 

rd. 25% kleiner 

sein kann ais bei 

der bisher iiblichen Ausrustung. Aehnlich wie die 

MotorgroBen verhalten sich auch die Zahlen fiir den 

Anlasser. In der Zahlentafel 1 (S. 66) sind ais Beispiel 

die Datenfiir das Windwerk eineś Laufkrancs zusam- 

mengestellt, der fur eine Kuppelofenanla^e ver- 

wendet wird. Bei dieser, fiir ein Huttenwerkimmer- 

hin kleinen Krananlage mit Druckluftbremse stellen 

sich die Anschaffungskosten schon rd.5000J6 niedri

ger ais bei Verwendung der Magnetbremse.

Von der mit Druckluft betatigten Bremse ist es 

nur ein Schritt bis zu der mittels Druckluft ge- 

steuerten Kupplung. Es hat sich zwar gezeigt, daB 

auch mit fest gekuppelton Motoren Arbeitsgeschwin- 

digkeiten und -hiiufigkeiten erreicht werden konnen, 

wie sie aus betriebstechnischen und Bedienungsriiek- 

sichten im allgemeinen nur verlangt werden konnen. 

Vielleichtist sogar die Grenze des Zulassigen in dieser 

Hinsicht schon Uberschritten. Die etwaigo Steige

rung der Arbeitsgeschwindigkeit dureli eine Druck- 

luftkupplung konnte dereń Einfiihrung nicht recht- 

fertigen. Um so schwerwiegender ist aber wieder der 

wirtschaftliehe Yorteil. Riistet man die Windę mit 

einem nur im Hubsinne dauernd laufenden Motor 

aus und verwendet mit Druckluft gesteuerte, regel-

Abbitdung 8. 

Jordan-Druckiuft-Stcucrschaltor.

bare Kupplungen, die wahrend des vollen Betriebes 

ein- und ausgeschaltet werden konnen, so fallt das 

An- und Abstellen des Motors fiir jedes Kranspiel 

vollkommen weg und Reparaturen der AnlaBappa

rate, Motoren und der ubrigen elektrischen Einrich- 

tungen gehoren zu den Seltenheiten. Durćh Ver-

Abbildung 9. Schaubild der Brems- und Kupplungs- 

1 . krafte einer Greiferwinde mit Druckluftsteuerung,

wendung von Schwungriidern zum Kraftausgleich 

erreichen selbstkleine Motoren groBe Anzugsmomente 

und benotigen nur einfache Anlasser fiir denLeerlauf 

des Motors. In Kauf zu nehmen ist dagegen die 

Druckluftkupplung und dereń Unterlialtung. Die 

betriebssichere Durchbildung solcher Kupplungen

Abbild. 10. Zweiseilgreiferwindo mit Diucki uf tsteuerung. 

a = SchUeCtrommel. b »  OeffnungHtroinmel. c «=» Senkuremse, 
d *ss Ocffnungsbrenłsc. e =  Antriebsrad. f *» Senkbremaregler.
g-** Brcniszylinder der Senkbremse. li =  Bremszyllnder der Oett- 

nungsbremse. i ~ Kuppluhgszylinder der Scbltefltrommel.

ist durchgefuhrt. Abb. 7 zeigt die Jordan-Kupplung 

zur Verbindung zweier Wcllenenden. Auf dem an- 

zutreibenden Wellenende ist das Gehause der Kupp

lung, besteheiid aus der einteiligen Stirnwand a, 

dem zweiteiligen formigen Ring b und der Stirn- 

wand.c, fest aufgekeilt. Mit dem treibenden Wellen

ende ist der drciarmige ‘Stern d fest verbunden, der 

durch die Bolzen die beiden Schleifringe e tragt. 

Die in der Achsenrichtung verschiebbare Mulfe f
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Zahlentafel 1. W i n d ę  f iir  K u p  p e l o  f en- Zahlen‘afel 2. G r e i f o r w i n d e  f i ir  5000 kg

b o s c h i c k u n g .  N u t z l a s t  b o i  16 m Hu b .

Windę mit
Wlndc mit dauernd 

iaufendem 
Motor mitnormaler

elektrischcr Jordan-
Ausriistung Bremee und 

Jordan- 
Kupplungen

Anzahl der stundlichen Kran-
spiele. .................................. 60 180

Arboitsrerbrauch fiirKranspiel 0,40 KWst 0,36 KWst

GroBte orforderliche Brems-
k r a f t ...................................... 22 000 kg 7 000 kg

GroBe des Motors . . . . ^ 100 PS 80 PS
bei n =  G00 boi n =  1000

Preis fiir M o to r ..................... 25 000 .« 20 000 J l
Preis fiir Auslasser m it Wider

stand ...................................... 10 000 .« 2 000 .«

Prois fiir drei Bromsmagnoto
zu jo 500 cm k g !................. 9 000 .11 —

Prois fiir vollstiindige Druek-
luftausriistung einschlicfilich
Mehrkoston fiir Bremson und
Kupplungeń . . ! . . . . — 12 000 Jt

Gesamtkoston der elektrischen
bzw. eloktropnoumatischon
Ausriistung des Windwerkes 44 000 .« 34 000 .11

Windo mit 
normaler 

elektrischer 
Ii rernso

Windę mit 
Jordan- 
Brernse

7 500 kg 

45
10 PS

25 000 J l 
3 000 J l

28 000 J l

7 500 kg 

45
45 PS] 

18 000 J l 

4 000 M

22 000 .((.

Anzahl dor stundlichen Kran-
spiele . . ..............................

GroBe dos Motors . . . . .  
Preis dos Motors mit Anlasser

und W ido rstand .................
Preis des Bremsmagnoton . . 
Preis der Druekluftausriistung 
Gesamtkoston dor elektrischen 

bzw. elektropneumatischen 
Ausriistung dos Windwerkes

ist durch Gclcnkliebel init dem guehebel g ver- 

bunden, dessen Drehpunkt in dem einen Schleifring 

liegt und dessen anderer Sehenkel durch die Gelenk- 

hebel mit dem zweiten Schleifring Verbindung 

bekommt. Entsprechendes Verscliieben der Muffe 

driickt die Schleifringe gegen das Kupplungsgeh&use. 

Durch Vcrschieben nach der andern Richtung wird 

das Losen der Schleifringe erreiclit. Das Kupplungs- 

gehiluse ist oldicht. Die Reibungsflachen der Schleif

ringe und Kupplungsgehause sind ais gut gesclimiert 

zu betrachtcn. "Wie bei den geschmierten Brems- 

scheiben sind deslialb auch bei den Kupplungen kleine 

Reibungszahlen, geringe Abnutzung und allmahliches 

Abfallen der Reibungszahlen beim Uebergang aus 

der Ruholagc in die Bewcgung yorhanden. Die 

Zeitdauer fiir die Mitnahmc der anzutreibenden 

Welle ist lediglich abhangig vom Muffendruck, der 

von einem Druckluftzylinder ausgciibt wird. Zur 

Regelung der Luftprcssung im Druckluftzylinder 

dient entweder ein Bremsdruckregler nach Abb. 2 

oder, wo die Feinfiihligkeit eine weniger groBe Rolle 

spiclt, ein einfaches Steuerventil. Eine derartige 

Kupplung von 1500 mm Durchmesser ubertragt 

etwa 1000 PS bei 100 Umdr. und erfordert hierzu ais 

SchlieBarbcit an der Muffe 22 000 cmkg. Eine Kupp

lung von 350 mm Gehausedurchmesscr ubertragt 

bei 100 Umdr./min 15 PŚ und benotigt hierzu 

1000 cmkg SchlieBarbcit. Die hocliste zulassige 

Drehzahl fiir diese Kupplung durfte bei etwa 20Ó0 

liegen, cntsprechend einer Leistungsiibertragung von 

rd. 200 PS. Der durch den Muffendruck auftretende 

Achsialhubwird zweckmaBigdurch einKugellagerauf- 

genommen. Ein Arbeitsverlust tritt hierdurch nur

bei eingeriickter Kupplung auf und betragt etwa 
1/0/ '

der flbertragenen Arbeit. Soli durch die Kupp

lung nur ein stoBfreies Einriicken, aber keine Rege

lung der Drehzalil erfolgen, so wird die Kupplung 

selbstsperrend ausgefiilirt, d. li., nach dem Einriicken 

bleibt die Kupplung auch beim Aufhoren des Muffen- 

druckes geschlossen.

Winden, bei denen mehrere Kupplungen und 

Bremsen fiir verschiedenc Arbeitsbewegungen zwang- 

ftufig zu steuern sind, erhalten einen gemeinsamen

Steuersclialter, wie Abb. 8 ihn fiir eine Greiferwinde 

mit durchlaufendcm Motor darstellt. In Abb. 9 wird 

das Steuerschema und in Abb. 10 das Sclialtschema 

fiir die- Arbeits\Terhiiltnissc dieser Windę veranschau- 

licht. In den meisten Fallen, in denen Steuerstand 

und Windę nieht unbeweglich miteinander verbunden 

sind, mussen dic Druckluftsteuerapparate, die be- 

triebssicher mit den zugehorigen Druckluftzylindern 

nur durch fest verlegte Leitungen zu verbinden und 

deshalb mit diesen auf dcm beweglichen Teil, z. B. 

der Laufkatze eines Laufkranes, unterzubringen sind, 

durch eine Hilfssteuerung, am besten eine elektrische, 

von Dr. Jordan fiir den Kranbau besonders durch- 

gebildete Bauart, betatigt werden. Die Kupplungen 

und Bremsen sind so gegcneinander abgestimmt, daC 

aus jedem Arbeitsvorgange vor- und ruckwarts, stoli- 

f rei, sicher und ohne besóndere Kraftanstrengung oder 

Aufmerksamkeit des Fiihrers in einen beliebigen 

anderen iibergesclialtet werden kann.

Ist in Zahlentafel 1 bereits cin Beispielangefilhrt, 

daB bei Verwendung der Druckluftbremse erhebliche 

Ersparnisse der Anlagekosten gemacht werden, so 

sind diese noch vicl groBer, wenn auch mit Druckluft 

gesteuerte Kupplungen und ein nur im Hubsinne 

dauernd laufender Motor fur das Windwerk Yer

wendung findet. In Zahlentafel 2 sind die anschlagigen 

Daten fiir eine Greiferwinde fiir 5000 kg Last zu- 

sammengestellt. Die Hubgeschwindigkeit betragt 

1 bzw. 2 m/sek, die Senkgeschwindigkeit bis zu 

3 m/sek. Bei der alten Ausfiihrung bleibt der 100-PS- 

Motor beim Senken angekuppelt und das Senken 

geschieht durch elektrische Brcmsung unter Yer

wendung von drei Bremsmagneten zu je 500 cmkg 

Hubarbeit. Infolge der langen AhlaBzeiten und der 

groBen Schwungmassen des ilotors lassen sich
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hochstens 60 Kranspieleiu der Minutę erreichen. Ais 

groBte Bremskraft ergibt sich 22t)00 kg. Der Gesamt- 

stromverbrauch je Kranspiel wurde zu 0,50 KWst 

ermittelt. Bei der neuen Ausfuhrung geniigt ein 

•dauernd laufonder Motor von 80 PS mit hoher Dreh- 

zahl. Durch Anordnung eines Schwungradcs wird 

•eine gleichmaBige Stromentnalime aus dem Netz 

gewahrleistet. Die Dauer eines Kranspleles stellt sich

■auf 20 sek, und zwar 12 sek fiir SchlieBen und Heben 

<und 8 sek fiir Geffnen uud Scnken, entsprechend 

rd. 180 Kranspielen je Stunde. Der Gesamtstroiu- 

Yerbrauch je Kranspiel ergibt sieli zu 0,36/KWst. 

Die groBte Bremskraft betriigt rd. 7000 kg, ist also 

■nur ein Drittel derjenigen des dauernd angekuppelten 

Motors der alteren Ausfiihrung.

Abb. 11 zeigt eine Windę, die 60 t mit G 

m/min hebt und mit 100 m/min senkt. Das 

Senken erfolgt hier bei abgekuppcltem Motor.

Die sekundliche Brcmsarbeit, der beiden pa- 

rallel arbeitenden Scheiben betriigt 1330 PS. 

Aehnliche Anlagen sind fiir Krane bis zu 80 t 

mit 2,6 m/min Hub uud 60 m/min Senk- 

geschwindigkeit ausgefiihrt. Die Hochstge- 

schwindigkeit wird durch einen Senkbrems- 

regler begrenzt. Bremsen wie Kupplungen 

werden durch elektropneumatische Ferns'teue- 

rung vom Fiihrerhaus bedient. Um ein Ex- 

plodieren des Motors zu verhiiten, wenn einmal 

vergessen werden sollte, ihn beim Senken 

-abzukuppeln, begrenzt *ein zweiter, von der 

Motorwelle angetriebeuer Śenkbremsregler 

■dessen Geschwindigkeit, auf eine zuliissige 

GroBe.

Bei dem 10-t-Fallwerkskran, Abb. 12, wur

den Jordan-Kupplungen uud -Bremsen nach- 

traglicheingebautundgleichzeitigeinnurimHubsinne 

dauernd laufender Motor yorgesehen. Dio Leistungs- 

steigerung betrug iiber 100 % . Das Stillsetzen des 

Motors erfolgt nur in gróBeren Betriebspausen. 

Bremsen und Kupplungen sind so gegeneinander 

•abgestimmt, daB ein unbedingt stoBfreies und sicheres 

Arbeiten gewiihrleistet ist. Die Hubgeschwindigkeit 

Jjetragt 14,3 m/min, die Senkgeschwindigkeit auch 

toei Vollast 360 m/min. Fiir die mittlere Brems- 

leistung von 800 PS geniigte noch die aus dem alten 

Betrieb iibernommene Bandbremse von 600 mm

Scheibendurchmesscr bei 130 mm Breite. Die Ab- 

mitzung der geschmierten Holzklijtze war so gering, 

daB erst nach mehrjahrigem flottem Betrieb eine 

Auswechselung ńotig wurde.

Abb. 13 zeigt den Laufkran eines Hiittenwerkes, 

der sowohl zum Verladen von Eisensehrott, wie 

zum Zerkleinern von Schrott mittels Magnet yer

wendet wird. Der Kran ist Tag und Nacht im Betrieb.

Die Laufkatze besitzt zwei 

Wind werke.eins fiir 7500 kg, 

welches den Magneten tragt, 

ein zweites fiir 4500 kg, das 

die mit Seil oder Kettc anzu- 

schlagenden Lasten zu for

dem hat. Beide Windwerke 

besitzen einen dauernd lau- 

fenden Motor von 60 PS 

sowie das Vorgelege ge- 
meinschaftlich, und wer

den mit ihm durch in 

vollem Betriebe einschalt- 

bare Kupplungen einzeln 

angetrieben, je nachdęm ein im Fahrkorb be- 

findlicher Iłandhebel der Druckluftsteuerung nach 

der einen oder der anderen Seite gelcgt wird. 

Fiir die liervorragende Manovrierf;ihigkeit der Druck- 

luftbremse und Kupplung sowie fiir die groBe Be- 

triebssicherheit spricht, daB die Lasten sich unab- 

luingig von den Bremsen allein durch die regelbare

Kupplung halten und senken lassen. Wurde die Last 

bei vpllgeliiftcter Bremse mit freiem Fali herunter- 

gelassen und nach Eintreten der hochsten Fall- 

geschwindigkeit die Kupplung eingeschaltet, so 

wurde die Last vollig stotifrei aufgefangen und ging 

ohne bemerkbaren Stillstand wieder in die Hohe. 

Dieses ausgezeichnete Ergebnis kann natiirlich nur 

hei sachgemiiBer Durclibildung der mechanischen 

Bremsen und Kupplungen erreicht werden und 

•erfordert eine richtige Einschstzung der Reibungs- 

zahlen und Berechnung der.dynamtschen Krafte.

Abbild. 11. 60-t-Winde mit Jordan-Bremso und -Kupplung fur elektro-pneuninti.schc

Fornsteuerung.

Abbildung 12. 10-t-Fallwerkskran mit durchlaufendem Motor 

und druckluftgestouerten Jordifn-Kuppltuigen und -Bremsen.
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Kritische Untersuehung der Verfahren zur Bestimmung des 

Phosphors in Eisen, Stahl, Erzen und Schlacken.
(Bericht dos ArbeitsauSsehusses des Chemikerartsschusses des Yereins deutscher Eisenhiittenleute'.)

Erstatfet ron Chefchemiker Hugo K inder in Duisburg-Meiderich.

(SchluB ron Sei te 387)

\ / ereinzolt korom en Eisenerze auf den Markt,

* die sieli durch einen auCer o rden t l i ch  n i ed 

r i g e n  P h o s p h o r g e h a l t  auszeichnen. Diese 

Erze, die deswegen besonders ho cli bewertet. 

-werden, enthalten nur wenige Tausendstęl Pro-, 

zente phosphor uiid bediirfen daher einer beson- 

deren Behandlung, wenn die zulassige scharfe 

Fehlergrenze ron 0 ,001% nicht iiber- bzw. 

untcrsehritten werden soli. Es ist daher unter 

allen UmstUnden geboten, die genau abgemessenen 

Reagenzienmengen durch blindeBestiinmungen auf 

ihren Phosphorgehalthinzupriifen und die gleiclien 

Geriitegliiser wie bei der eigentlichen Bestimmung 

zubenutzen, da diese fast durch weg mehroder min

der hohe Phosphormengen enthalten'). Auch darf 

der Aufschlufi des unter Umstanden noch phos* 

phorlialtigen, in Sauren unloslichen Riickstandes 

nacji S ć h a f e r 1) n i c h t  in P I a t i n t i e g e l i r

') Vgl. A. V i t a : „Ueber Fehlerquellen fiir Phosphor- 
und Zinkbestinimungen boi Yerwendung ron bestimmten 
Laboratariumsglasern." St. u. E. 1912, 12.Sept., S. 1532.

r o r g e n o m m e n  we rden ,  in denen  Mag-  

n e s i u m p y r o p h o s p h a t  g e g l i i h t  w o r d e n  

wa r .  Bei der geringen Menge des zu bestim- 

menden Phosphorgehaltes kann die Bestimmung 

ais Magnesiumpyrophosphat wegen der durch den 

hohen Faktor bedington Fehlerąuellen nicht in 

Frage kommen, rielmehr kann die Phosphor

bestimmung nur nach Finkener bzw. Meińecke 

befriedigende Werte ergeben.

Unter Berueksichtigung dieser Puiikte kann 

daher nkclistehende Ausfiihrung empfohlen werden:

Je 5 g der Probe werden in einer Porzellan- 

schale mit wenigen Tropfen Wasser angefeuchtet 

und mit je 60 ccm Salzsaure (1,19 spez. Gew.) bei 

mafiiger Warnie zur Losung gebracht. Hierauf 

dampft man unter Zugabe von einigen Kubik; 

zentimetern Saipefccrsiuire(l ,4 śpez.Gew.)scharf zur 

Trockne ein. Den erkalteten Riickstand nirnmt 

man alsdann mit 20 ccm konzentrierter Salzsaure- 

auf, verdiinnt mit 60 ccm Wasser und filtriert 

in einen Erlemncyerkolben. Das Filter wflseht.

Zusammenfaśsung:

Die elektrische Aus- 

riistung schwerbelaste- 

ter Krananlagen in 

Hattenwerken ent- 

spricht nicht den An- 

forderungen, die ge- 

stcllt werden miissen, 

um ' den Betrieb in 

allen seinen Teilen 

wirtscliaftlich, gefahr- 

los und sicher dureh- 

zufiihren. Die Ursache 

liegt in den nicht zu 

regelnden Bremskraf- 

ten, wie sie die iib- 

liche Verwendung von 

Elekróraagneten mit 

sich bringt. Die Ver- 

weiidung ron Druck- 

luft, einfachen elektro- 

pneumatischen Steue- 

rungsorganen und im 

Hubsinne dauernd lau- 

fendenMotoren mit im

Vollbetrieb einschaltbaren, regelbaren, meehanischen Neben Stroni- und Betriebskostenersparnissen wird

Kupplungeń und Bremsen ist ein Weg, die bisherigen an einigen Beispielen mit groBen Senkhohen eine-

Unzutriiglichkeiten des rein elektrischen Antriebes sehr betrachtłiche Steigerung der Leistung rorhan-

zu beseitigeft und die Anlagckósten zu erniedrigen. dener Anlagen nachgewiesen.

Aobiiclung I.l. UrucKluttgcsteuortor J.autKran.
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man abwecliselnd mit yerdttnnter Salzsaure.(1 : 3) 

und* heifiem Wasser und zuletzt nur mit dioscm 

eisenfrei aus. Das Filtrat stellt man yorlaufig 

beiseite und schlicBt den Riickstand nach dem 

Veraschen des Filters mit Natriumkarbońat im 

Platintięgel auf, -lost die erkaltete Schmelze in 

hcitSem Wasser auf. und filtriert. Dann wascht 

man das Filter mit heifiem Wasser aus und 

dampft das Filtrat unter Zusatz einer ausreichen- 

den Menge Śalzsiture zur Abscheidung der Kiesel- 

saure in einer Porzellanschale zur-Trockne. Den 

; Schalenriickstand nimmt man hierauf mit Salz

saure auf, yerdunnt mit Wasser und filtriert zu 

dem zuerst erhaltenen Filtrat. Hierauf engt man 

dio Flussigkeit auf etwa 100 ccm ein, neutra- 

lisiert mit Ammoniak (0,9G spez. Gew.) imUeber- 

scliuC und sauert dann mit Salpetersiiure (1,4 spez. 

Gew.) yorsichtig an bei Yermeidung eines 4 ccm iiber- 

steigenden Ueberschusses, setzt 20 ccm einer kalt 

gesat.t.igten Losung von Ammoniumnitrat hinzu 

und fiillt in der mindestens 70° heifien Losung 

mit 40 ccm yollstandig klarer Molybdanlosung, 

die mindestens acht Tage alt ist, den Phosphor- 

molybdiinniederschlag aus, kocht nach dem Zu

satz kurż auf und lafit den Niederschlag naćh 

langerem Stehen, am besten iiber Nacht, sich 

absetzen. Alsdann filtriert man den Niederschlag 

ab und wascht mit Ammoniumnitrat enthaltendem 

Waschwasser eisenfrei aus. Hierauf lost man die 

Niederschlage von zwei Einwagen zu je 5 g in 

heifiem yerdiinntem Ammoniak naclieinander in 

einen Erlenmeyerlcolben oder ein Becherglas und 

wascht die Filter noch einige Małe mit yerdunnter 

Salpetersaure nach, bis das Filtrat sauer reagiert. 

Zu den yereinigten Filtraten fiigt man dann 

20 ccm einer kalt gesattigten Ammoniumnitrat- 

losung, yerdiinnt auf 100 ccm und fallt nach 

dem Erwarmen auf 70° mit 40 ccm Ammonium- 

molybdatlosung den Phosphor yollstandig aus. 

Der nach 24stiindigem St.ehenlassen abfiltrierte 

Niederschlag wird dann entweder nach Finkener 

bei 105 0 getrocknet oder nach Meinecko- bei etwa 

450° gegliiht und nach dem Erkalten gewogen.

Die nach dieser Arbeitsweise in einem sehr 

phosphorarmen Eisenerz ausgefiihrten Uuter- 

suchungen ergaben an den einzelnen Yersuchs- 

stellen nach Abzug der blinden Bestimmungen 

die in Zahlentafel 21 aufgefuhrten Werte.

Die Abweichungen vom Mittelwerte bleiben 

somit noch unter der vom Yerk&ufer festgesetzten 

zulassigen Fehlergrenze von 0,001% . linmerhin 

wird es geraten erscheinen, die Fehlergrenze 

etwas weiter zu fassen, da die durch den ge

ringen Phosphorgehalt bedingte umfassendere Ar

beitsweise zu grtifieren Fehlerąuellen notwendiger- 

weise Anlafi bietet.

Ais Leitproben fiir dic Phosphorbest im- 

mung in  R o h e i s e n  wurden benutzt ein Ha- 

matitroheisen, ein Thomasroheisen und ein Gieficrei- 

roheisen.

X IV .„

Zahlentafel 21. 

Phospho rbostim- 
raung in  E isenerz 
m it sehr geringem 
Phosphorgehalt.

Arbcitastellc %P

1 0,0037

2 0,0023
3 0,0029
4 0,0030
5 0,00'29
6 0,0028
7 0,0030
8 0,0023
9 0,0032

Mittel 0,0029

gróBte Ab- (  _|_ 
welchung <

0,0008

vom Mittel^— 0,0006

Ftir die gewichtsanaly- 

tische Pbosphorbestimmung 

wurde folgende Arbeitsweise 

festgelegt: A r b e i t s w e i s e a. 

Yon Thomasroheisen und 

Giefiereiroheisen werden 0.4 

oder 0,5 g, von Hamatit- 

roheisen 2 g eingewogen.. 

Die Sauremengen fiir 2 g 

Einwage sind im folgenden 

in Klammer gesetzt. 0,4 

oder 0,5 g Thomasroheisen 

werden in 20 ccm (60 ccm) 

Salpetersaure (1,2 spez. 

Gew.) gelSst, die Losung zur 

Trockne vei'dampft und der 

Riickstand gerostet bis zur 

vollstandigen Zerst6ruog der 

Nitrate. Nach dem Erkalten 

wird der Riickstand mit 20 ccm (40 ccm) Salzsaure 

(1,19 spez. Gew.) gelOst, die Losung auf etwa 10 ccm 

eingeengt, alsdann mit 50 ccm warmem Wasser 

yerdiinnt und filtriert. Das Filter wird abwecliselnd 

mit heiBem Wasser und yerdunnter Salzsaure 

(1:3) eisenfrei ausgewaschen. Das Filtrat neu- 

traiisiert man hierauf mit 80 ccm Ammoniak 0,96 

und 15st den Eisenhydroxydniederschlag mit etwa 

25 cćm Salpetersaure 1,4, bis die Losung voll- 

kommen klar ersebeint. Durch dieNeutralisations- 

warme wird die Fallungstemperatur von etwa 

65° erreicht; ist die Temperatur hoher, soJ&fit. 

man kurze Zeit abkiihlen. Die klare Losung wird 

dann mit 60 ccm Ammoniummolybdatlosung ge- 

fallt. Wenn sich der Niederschlag klar abgesetzt 

hat (nach e tw a '15 Minuten1), wird filtriert und 

das Filter mit salpetersaurem Ammoniak (20 ccm 

Salpetersaure 1,2 +  50 ccm Ammoniumnitrat, 1: 1 

auf L 1) ausgewaschen. Der Niederschlag wird 

dann entweder nach Finkener bei 105° getrocknet 

oder nach Meinecke gegliiht. wie friiber ange- 

geben.

Die Ergebnisse dieser Yersuche1 sind in Zahlen

tafel 22 zusammengestellt; gleichzeitig sind unter 

c und d die Werte angegeben, die titrimetrisch 

erhalten worden sind.

Das Losen'wurde nach Arbe i tsw^eise  c im 

Mefikolben vorgenommen. Nach dem Auffullen 

wurde filtriert und die einer Einwage yon 0,5 

bzwv 2 g entsprechende Menge abpipettiert. Diese 

Losung wurde koehend mit Permanganat osydiert. 

das. ausgeschiedene Mangansuperoxyd mit Sałz- 

saure in Losung gebracht und dann der Phos

phor wie ublich gefallt.

Nach der A rb  e i tsweisę d wurde die Piobe in 

einer Porzellanschale mit Salpetersaure gelost, der 

Riickstand gerostet, nach dem Erkalten in Salz-

>) Die Dauer des Stehenlassens hangt von der Hohe- 
des Phosphorgebaites a b ; bei geringen Gehalten geht 
man bia zu 2 Stunden (vgl. oben) und noch dariiber..

61
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.saure gelost, dann in einen MeBkolben gespillt, 

aufgefiillt und partieli filtriert. Eine entsprechende 

Menge der Losung wurde abpipettiert und der 

Phosphor wie tiblich gefallt. Das Auswaschen

• des Niederschlages wird zum Schlusse mehrere 

Małe mit einer neutralen Kaliumsulfatlosung oder 

Kaliumnitratlosung'bewirkt, die im Liter 5 g des

- Salzes enthiilt,.

Der gelbe Niederschlag wird mit einer ab- 

gemessenen Menge Natronlauge gelost und dereń 

Ueberschufi mit einer gleicli\veVtigen Schwefel- 

saure unterYórwęndung vonPhenolphthalein ( Ig  

losen in 50 ccm Alkohol -f- 50 ccm Wasser) ais 

Indikator zuriicktitriert.

Es soli nunmehr kurz die H e r s t e l l u n g  

d e r  T i t e r f l i i s s i g k e i t e n  bcsprochen werden.

Nach Fricke1) verlauft die Reaktion wde folgt:

2 (N&,), P O ,. Mo 0 3 + 40 Na OH + H 20  =
• 2 (NH,)S H P 04 + (NH,), Mo O, + 23 Na, Mo O, +23 H aO. 
Boninach ontsprechon 2P  =  46 Na OH =  23 H, SO,.

Schwefelsaure: 40 gSchwefelsaure (1,84 spez. Gew.) 

werden in 1 Liter Wasser gelost; lcćment- 

spricht 0,001 g P.

Natronlauge : 34 g Aetznatron werden in 1 Liter 

Wasser gelost und so verdunnt, daB 1 ccm

—  1 ccm SchwefelSure entspricht.

0,497 g Natriiimoxalat, zu Natriumkamonat 

gegliiht und in Wasser gelost, miissen 10 ccm 

der Schwefelsaure entsprechen.

Boi niedrigen Phosphorgehalten empfiehlt es 

sieli, die Natronlauge und die Schwefelsaure ent

sprechend zu yęrdilnnen. bei einer Einwage von 

z. B. 3 g so, dafi 1 ccm =  0,0003 g Phosphor 

entspricht. Die verbrauchten Kubikzentimeter 

geben in diesem Falle durch 100 geteilt den Phos- 

phorgehalt in Prozenten an.

Es empfiehlt sieli, fiir Bctriebszwecke die 

.Natronlauge auf eine Probe, am besten Stahl, 

einzustellen, dessen Pliosphorgehalt gewichtsana- 

lytisch fcstgestellt worden ist.

Nach den erlauterten Yerfaliren ergeben oben- 

genannte drei Leitproben die in Zahlentafel 22 

■ aufgefiihrten Werte.

Die folgenden Untersuchungen behandeln die 

Phosphorbes t immung  in v e r s c h i e d e n e n  

.Stah lsorten .

Fiir die gewichtsanalytische wie fiir die ma£S- 

-analytische Bestimmung ist bis żur Fallung die 

gleiche Arbeitsweise c gebraucht worden.

Am besten bringt man 4 g der Probe in ein 

Becherglas oder in einen Erlenmeyerkolben und 

lost die BohrspSne mit 60 ccm Salpetersaure 

.(1,2 spez. Gew.). Nach dem Entweichen der 

nitrosen Dampfe wird die Losung mit 10 ccm 

Kaliumpermanganatlosung (20 g im Liter) 5 Mi

nuten lang gekocht. Den gebildeten Mangansuper- 

oxydniederschlag lost man mit ungefalir 4 ccm 

Salzsaure (1,19 spez. Gew.), neutralisiert liier-

') St. u. E. 1906, 1. Marz, S. 279.

Zahlentafel 22.

E rgebn isso  in  den R oho iscn- L e itp roben .

Arbelła- n&n) atitrohelseu. 
Yerfahren

ThoniŁHelflcn.
Ycrfahren

Gleflerel-
roheisen.'

Yerfabren
stelle

a c d & c d a c d

% p % I* %P % 1* % I’ %P % % V % P

1 0,102 0,110 0,106 1,73 1,74 1,73 1,73 1,76 1,74
2 0,105 0,113 0,105 1,76 1,76 1,78

1,71

1,74 1,75

1,71

1,76
3 0,106 0,101 0,110 1,79 1,68 1,80 1,69
4 0,105 U,107 0,108 1,72 1,73 1,73 1,73 1,71 1,71
5 0,111 0.110 0,110 1,74 1,74 1,73 1,75 1,73 1,75
6 0,108 0,112 0,113 1,72 1,70 1,73 1,78 1,79 1,74
7 0,106 0,110 0,109 1,72 1,72 1,75 1,75 1,72 1,74
J 0,106 0,110 0,113 1,74 1,72 1,74 1,75 1,75 1,74

9 0,105 0,110 0,108 1,73 1,75 1,73 1,79 1.75 1,73

Mittel 0,105 0,109 0,109 1,74 1,74| 1,74 1,76 l,74jl,74

auf mit 80 ccm Ammoniak und gibt Salpeter

saure (1,4 spez. Gew.) vorSichtig liinzu, bis 

die Losung klar erscheint. Die Losung wird als- 

dann mit 40 ccm Moiybdanlosung gefallt und 

der Niederschlag weiter behandeit wie beim Roh

eisen. Bei Stahlen mit Wesentlichem Siliziumgehalt, 

besonders bei hoclisilizierten Stahlen, empfiehlt 

es sieli, unter allen Umstanden zur Absclieidung 

der Kieselsaure zur Trockne zu verdampfen und 

Wieder zu yerfaliren, wie beim Roheisen ange- 

geben ist. Dic Ergebnisse dieser Yersuche sind 

in Zahlentafel 23 zusammengestellt.

Um festzustellen, welehen EinflnC ein stei- 

gender Siliziumgehalt auf die Pliosphorbestim- 

mung ausQbt, wurden Stalilproben mit einem 

Silizium-Gehalt von rd. 0,1. 0,2, 0,5 und 4 %  

untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 

zeigt Zahlentafel 24.

Ein Siliziumgehalt bis zu 0,5 %  erweist sieli 

nach diesen Yersuclien. ais ohne Einflufi auf die 

titrimetrische Bestimmung des, Phosphors. Bei 

hoheren Siliziumgehalten mufi die gebildete Kiesel- 

saure jedoch unter allen Umstanden abgescliieden 

werden.

Zahlentafel 23. P h o s p h o r b e s t i m mu n g  in St ahl on.

Arbcits-

stelie
ycrfahren

Stahl 
mit rd. 

0,01 % P 

% p

Stahl 
mit rd. 

0,05% P

%P

Stahl
mit rd.
0,1% P 

%P

1 gewiohtsanalytisoh
titrimetrisoh

0,006
0,007

0,058
0,057

0,110
0,110

2 gewiohtsanalytisoh
titrimetrisoh

0,008
0,010

0,058
0,053

0,1 OS 
0,103

3 gewiohtsanalytisoh
titrimetrisoh

0,008
0,012

0,058
0,061

0,110

0,111

4 gewiohtsanalytisoh
titrimetrisoh

0,007
0,006

0,054
0,054

0,106
0,103

5 gowiohtsanalytisoh
titrimetrisoh.

0,008*
0,008

0,053
0,052

0,107
0,106

6 gewiohtsanalytisoh
titrimetrisoh

0,008
0,008

0,058

0,057

0,111
0,113

7 gewiohtsanalytisoh
titrimetrisoh

0,008
0,009

0,057
0,055

0,107
0,110

S gewiohtsanalytisoh
titrimetrisoh

0,006
0,006

0,057
0,060

0,103
0,104
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Zahlentafel 24. P h o sp ho r be s t i mmung  in s il i 

z ie rton  S tah len . »

• Geringe Arsenmengen sind fast in jedem 

Stali! yorhanden. Um den E in f lu f l von Arsen 

bei der Staliluntcrsuchung festzustellen, wurden 

Stahlprobeń mit Arsengehalten von: 0 ,085% ,

0 ,25% , 0,03%  und 1,95% untersucht; die Be

stimmung des Phosphorgehaltes in diesen'Proben 

geschah nach' der mit a und c bezeiclmeten 

Ausfiihruiig sowie nach der exakten Bestimmung 

nach Yerfliichtigung des Arsens in der friiher 

•angegebenen Art und Weise. Hierbei wurden 

an den yerschiedenen Versuchsstellen die in Zah

lentafel 25 mitgcteilten Gehalte ermittelt:

Selbst Arsengelialte von 0,085%  kommen 

nur ausnahmsweise vor, meist ist der Gehalt so 

gering, dafi er nicht ins Gewicht .fallt. Um ein 

Mitfallen desJ Arsens nach Moglichkeit zu ver- 

hindern, darf die Fallungstemperatur nicht zu hoch 

sein und soli 65° nicht ubersteigen; der Sal- 

petersaureuberschuB soli nach der Neutralisation 

jnindestens 4 ccm, und die Menge der Fallungs- 

fliissigkeit soli mindestens 150 ccm betragen.' 

Ein zu langes Absitzenlassen des Niederschlages 

wirkt unglinstig ,auf die Hohe' des Phosphorge

haltes ein. Es ist daher ratsam, den Niederschlag 

abzufiltrieren, sobald die uberstehende Flussigkeit 

klar erscheint.

In Werkzeugstahleu sind haufig mehr oder 

weniger grofie Mengen von Metallen cnthalten, 

die nach den friiheren Untersuchungen einen Ein

fiuB auf die Genauigkeit der Phosphorbestim

mung ausiiben konnen. Dazugehoren insbesondere

>) Wagen des Molybdanniederschlages nach Finkener 
bzw. Meinecke, vgl. S. 1. .

*) Arbeitaweise o.
3' Arbeitaweise d.

Zahlentafol 25. E i n f i uB des Arsens bei  der 

Pho sp ho r be s t i mmung  im Stah l .

Arbeits- Stahl mtt Stahl mit Stahl mit Stabl mit
Yerfahren 0,085 % 0,25 % 0,65 % 1,95.%

stclle At As At A*

%P % p % P % P

1 a 0,091 0,094 0,096 0,032
0 0,087 0,083 0,087 0,028

exakto Best. 0,084 0,084 0,083 0,024

2 a . 0,091 0,095 0,089 0,039
0 0,100 0,104 0,107 0,061

exakte Best. 0,096 0,089 0,086 0,034

3 a 0,083 0,088 0,093 0,020
c 0,086 0,087 0.093 0,037

exakte Best. 0,085 0,082 0,083 0,021

4 a 0,087 0,087 0,092 0,026
0 O,r>90 0,090 0,093 0,030

exakte Best. 0,086 0,087 0,091 0,026

5 a 0,086 0,093 0,091 0,033
’ 0 0,0S8 0,101 0,102 0,036

exakte Best. 0,088 0,092 0,087 0,025

G a 0,092 0,101 0,130 0,032
0 0,090 0,09. 0,091 0,037

exakte Best. 0,091 0,090 0,090 0,032

7 a 0,0S7 0,086 0,090 0,025
c 0,098 0,124 0,171 0,073

exakte Best. 0,0S3 0.084 0,090' 0,030

8 a 0,099 0,126 0,143 0,041

0 0,093 0,117 0,134 0,039
exakte Best. 0,084 0,083 0,083 0,028 1

Wolfram, Yanadin, Molybdan und Chrom. Bei 

der Feststellung des Einflusses dieser Korper ist 

bereits oben darauf hingewiesen worden, auf welche 

Art und Weise dem zu begegnen ist; es braucht 

deshalb hier nur noch kurz darauf hingewiesen 

zu werden. In wolframhaltigen Stahlen mufi die 

Wolf ramsaure durch Eindampfen der salpetersauren 

Losung zur Trockne yollśtandig abgeschieden wer

den. Der erkaltete Riickstand wird mit starker 

Salzsaure behandelt und die Wolframsaure nacli 

dem Yerdiinnen mit Wasser abfiltrięrt. Im Fil- 

trate wird dann der Phosphor wie gewohnlich 

bestimmt. Yanadin, Molybdan und Chrom kommen 

meist nebeneinander vor. Bei hohermolybdan- 

haltigen Stahlen, insbesondere aber bei Molybdan- 

Iegierungen, kann die gebildete MolybdansUure 

einen Teil oder selbst die ganze Menge des 

Phosphors zur Abscheidung bringen, ein gebil-

- deter gelber Niederschlag ist deshalb daraufhiii 

zu priifen. Der Einflufi der YanadinsSure kann 

durch Zugabe eines Reduktionsinittels, wie Ferro- 

sulfat oder Natriumsulfit, beseitigt werden.

Ausfallende Titansaure fallt einen Teil des 

Phosphors mit. Die bei der abgeschiedenen Kiesel- 

saure etwa yerbleibende Titansaure ist durch 

Auf8chliefien mit Natriumkarbonat und durch 

Bestimmung des Phosphors in dem wafirigen 

Auszug der Sehmelze daraufhin zu priifen. Be- 

ziiglich des Einflusses von Chrom wird auf Zahlen

tafel 10 venvińsen.
Weiterhin w'Urden yergleichende Yersuehe 

angestellt iiber die B e s t i m m u n g  d e r  Gesamt- 

p h o s p h o r s a u r e  in T h o m a s s c h l a c k e n -

Arbeit*- Stahl mit Sta lmit 8tablm!t Stahl m 1

atellc
Yerfahren 0,1 %8i 0,2 % Si 0,5% 81 < % SI

% p % p %P %P

1 gowiohtsanaf!1) 0,063 0,066
0,066

0,065 0,017
titrimetrisoh2) 0,064 0,062 0,017

2 gewiohtsanal. — 0,064
0,069

— 0,017
titrimetrisoh3) i —■ 0,016

3 gewiohtsanal. 0,063 0,057 0,063 0,015
titrimetrisoh3) 0,063

0,006

0,060 0,067 0,016

4 gewiohtsanal. 0,068 0,066 0,025
titrimetrisoh3) 0,062 0,065 0,066 0,024

5 gewiohtsanal. 0,063 0,064 0,065 0,022

titrimetrisoh3) 0,061 0,062 0,063 0,022

6 • gewiohtsanal. 0,063 0,064
0,066

0,067 0,019

0,019titrimetrisoh3) 0,066 0,067

7 gewiohtsanal. 0,063 0,069 0,068 0,020

titrimetrisoh3) 0,062 0,069 0,067 0,021

8 gewiohtsanal. 0,061 0,066 0,066 0,020 i

titrimetrisoh3) 0,062 0,066 0,067 0,021

9 gewiohtsanal. 0,064 0,066 0,066 0,017
titrimetrisoh 0,065 0,063 0,063 0,019

Mittel gewiohtsanal. 0,063 0,066 0,065 0,020

titrimetrisoh 0,063 0,065 0,065 0,019
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Zalilentafel 20. G esam tphosphorsiiu ro-B estim  

mung  i n  Thomasmehl .
:--------------- 5--------i-------- ,---------

Ycr-
GewichtsanftlYlisch Mpfianalytlsrh

auchs- ais Pyro- ala nach Ab- 
scheiden

ohne Ab- 
scheiden

stelle
phosphat Molybdat der SI O2 der SiOs

% P2O5 % PsOs % PjOr. % Pt Oji...

1 14,60 14,45 14,30 14,45
2 14,97 14,OS 15,20 14,91

3 15,03 U ,82 — —

4 14,78 14,00 14,02 14,68

5 15,00 14,74 14,61 14,06

6 14.75 14,66 -- 14,75

7 14,65 14,26 14,50 14,59

8 14,73 14,44 — 14,71

9 14,83 14,57 •— 15,00 '

meli l .  Neben der Bestimmung ais Magnesium- 

pyrophosphat nacli den Yereinbarungen der land- 

wirtschaftlichen Yersuchsstationen wurde die 

Phosphors&ure auch gewichtsanalytisch ais Mo

lybdat und nebenher auch der gelbe Niederschlag

*
*

An den Berieht sehloB sich folgeńder Meinungs- 
austausęh  an:

A. V ita  (Friedenshiitto): Herr Kinder hat uns soeben 
Berieht uber ein wcites Gebiet, das durch eino sehr groBe 
Anzahl von Analysen nunmehr klargestellt ist, erstattet. 
Ich hoffe, daB Sie eine Rcihe von Fragen stellen werden, 
die nicht nur fiir Einzelne, sondern auch fur die Allgemein- 
heit ein ganz besonderes Interesse haben.

Dr. Sch iffer (Essen): Da sich der Aualytiker yiel
fach liberspannten Anforderungen gegenuber sieht, mochto 
ich fragen, wie lange Zeit fiir notwendig zu erachten isti um 
eine Schnellbestimmung des Phosphors in Stahl durch- 
zufuhrcn. Gewohnlich wird die Bestimmung so aus- 
gefuhrt, daB dio sa! po ter saure Losung m it Permanganat 
oxydiert, das ausgescliiedene Superoxyd dureh Koehen 
mit Salzsaure in Losung gebraeht und dann wie gewohn
lich weiter behandelt wird. In  manehcn Laboratorien wird 
nun dio weniger gebriiuehtiche Oxydation m it Persulfat 
durchgefiihrt. Es soli wohl dadurch das Einfiihren groBercr 
Mengen Salzsaure yermieden und eine Abkiirzung erreicht 
werden. Liegen hieruber Erfahrungen vor ?

H. K inde r (Duisburg-Meiderich): Die Yerwendung 
von Persulfat zur (.)xydat ioM ohne G®genw’art von Silber- 
nitrat wird zu keinem besseren Ergebnis fiihren, weil vór- 
handenes Mangan nur zu Superoxyd oxydiert wird, und 
dieses ebenso beseitigt werden mufito wic bei der Oxy- 

dation m it Permanganiat.
F. F ischer (Bruckhausen): Es ist hier nieht nur 

das oxydierende Mittel zu berueksichtigen, sondern vor 
allem auch die Beschaffenheit des Molybdansalzes,- das 
man heuto zum Teil benutzen muB. Die Gesehwindigkeit 
der Bestimmung, die ja  bei normalen Huttenlaboratorien 
20 bis 30 min in Anspruch nimmt, wird sehr beointrachtigt 
durch nicht gcnitgend rein wiedergewonnenes Molybdan- 
salz. Ich glaube, daB der Unterschied der Zeit, die zu der 
Bestimmung notwendig ist, mehr bedingt wird durch 
schlechtes Molybdanammon ais durch sehleehte Oxyda- 
tionsmittel.

A. Y i t a :  Ich mcclit-e darauf aufmerksam machen, 
daB ich den EinfluB des Fluors bei der Bestimmung des 
Phosphors yermisse. W ir haben in Friedenshiitta wieder- 
liolt Phospliorbestimmungen in hocliprozentigem Ferro
silizium durehzufiihren. Dabei bewahrt sich am besten 
ein AufschluB m it FluBsaure und Salpetersiiure in einer 
Platinsehale. Die Gegenwart von Fluor verhindert be- 
kanntlich dio Fallung des Phosphors. W ir dampfen dann 
mit Scli yyofels&ure ab. Um diese auszuschalten, losen wir 
nun in Wasser, wenn notig m it etwas Salzsaure', fallen

mafianalytisch mit Natronlauge und Scliwefelsilure 

bestimmt. Die Ergebnisso sind in Zahlentafel 26 

zusammengestellt.

Aus Zahlentafel 26 ergibt sich zunachst, daB 

die Bestimmung der Phosphorsaure ais Magne- 

siumpyropliosphat durch weg etwas hoheren Wert 

ergibt ais die ais Molybdat, obgleich die yielfach 

ais zulassig rereinbartc Fehlergrenze von 0,4 %  

nicht uberstiegen wird. * Die Unterschiede sind 

wohl begriindet durch den hoheu Umrechnungs- 

faktor bei der Bestimmung ais Pyrophospliat bei 

einer verhaltnismaBig geringen Einwage.

Die Ergebnisse der maBanalytischen Bestim- 

mungen stimmen mit den ais Molybdat erhaltenen 

gut uberein, so daB die mafianalytische Bestim

mung, in der iiblichen Weise ausgefiihrt, genau e- 

Ergebnisse liefert. Auch die maBanalytisclie Be

stimmung ohne vorherige Abscheidung der Kiesel- 

saure gibt zuverlassige Werte, so dafi dadurch 

eine wesentliche Zeitersparnis erzielt wird.
*

mit Ammoniak, losen den filtrierten und mit Wasser gut 
ausgewaschenen Niederschlag in Salzsaure und behandeln 

ihn dann in bekannter Weise weiter.
H. K inde r: Beziiglich des Ferrosilizium8 mochte 

ich noch folgendes sagen: Es ist bekannt, daB hock-
prozentiges Ferrosilizium sich hśiufig durch einen hoheren 
Phosphorgelialt auszeiehnet, wodurch es leicht zerfiillt. 
Von yornherein kann -ein geiibter Chemiker an dem 
Stuckgehalt sehen, ob viel oder wenig Phosphor darin 
enthalten ist. E in Teil geht durch gasformiges Entweichen 
schon verloren. Wir haben bei der Rheinschiffahrt die 
Erfahrung gemacht, daB Schiffe, auf denen hochprozentiges 
Ferrosilizium in Fassern yersandt wurde, in Brand ge- 
raten sind infolge von Entzundung des durch Feuchtig- 
keit cntwickeltcn Phosphorwasserstoffes. Die Bestim
mung des Phosphors wird bei uns derart ausgefiihrt, daB 
das Filtrat von der Siliziumbestimmung genommen wird. 
Andere Oxydationsmittel spielen dabei gar keine Rolle.

A. V ita : Das Ferrosilizium besitzt einen geringen 
Phosphorgelialt, und die Menge, die zur Bestimmung des 
Siliziums genommen wird, reicht dann in den meisten 
Fallen nicht aus. Man mii(3te also die Proben mehrmals 
einwagen oder yon Anfang darauf hinausgehen, in der- 
selben Einwage den Phosphor zu bestimmen. Dann 
Schlage ich doch vor, daB man eine -groBere Einwage 
nimmt, die man mit Salpetersaure und FluBsaure auf- 
schlieBt und dann die Losung in der von mir erwahnten 
Weise behandelt.

Sr.-^ug. A. S tade le r (Hattingen): Ich mochte mir 
die Anfrage erlauben, ob noch von amlerer Seite Be- 
obachtungen vorliegen iiber die Phosphorbestimmung in 
Wolframstahlen. Wie Sie aus dem Berieht von Herm 
Kinder gehórt haben, haben wir bel*den Untersuchungen 
im ArbeitsaussehuB nach der Abscheidung der Wolfram- 
siiure einwandfreie Ergebnisso gefunden. Diesen Ergeb- 
nissen stehen neuere Untersuchungen yon Grtiy und 
Smi t h  gegenuber, dio im Jahre 1918 dem Iron and Steel 
Institute yorgelegt worderi sind. Diesen Forsehern ist 
es nach ihren Angaben nicht gelungen, dureh irgendwelche 
Bedingungen phosphorfreie Wolframsaure abzusoheiden. 

Ich mochto fragen, ob diesbezugliehe planmaBige Unter- 
suchungon noeh von anderer Seite yorliegen Es wiire 
nicht ausgeschlossen, daB in Stahlen ganz andere Yerhiilt- 
nisse hcrrschen ais in unsern selbst hergestellten Mischungs- 
losungen; unsere wolframhaltigen Losungen hatten wir, 
wie mitgeteilt, selb3t hergestejlt durch Misćhen von Wolf- 
ramaten m it Eisenphosphatlosungen. Es wiire nun gut 
moglich, daB im Stahl eine Wolframverbindung, yielleicht
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ein Wolframphosphid, zustande kommt, dem dureh Auf- 
schlieBen oder Losen nieht oder nur sehwer beizukommen 
ist. Ich habe nur einen Auszug genanntcr Arbeit gelesćn, 
worin Niiheres iiber die zur Abscheidung der Wolfram- 
sauro unternommenen Versuche nicht angegeben waren; 
aber es ist doeh anzunehmcn, daB Gray und Smith das 
naheliegendc Mittel, die Konigssiiure, zum Auflósen ihrer 
Wolframstahlo versucht haben.

A. V ita : Es ist schade, "daB aus dor Versammlung 
keine Auskunft daruber gegeben werden kann.

Wahrend der Zeit, in der wir groBen Mangel an Molyb- 
diinsiiure hatten, habeii wir bei uns in Roheisen mit sehr 
hohem Phosphorgehalt eino direkto Fallung ais Magnesium- 
ammonium-Phospliat in ammoniakalischer Losung bei 
Gegenwart von Zitronensaure yersucht, das ist uns ganz 
gut gelungen. Es handelt sioh hier naturlich nur um Roh
eisen mit einem hohen Phosphorgehalt von 1,5 % an auf- 
wiirts, weil man hier eine reeht kleino Einwage nehmon 
muB. Fiir Betriebszweeke sind die Ergebnisse hinreichend 
genau.

Ausfuhrregelung.

Yon 2)ipl.*3ug. Franz Weber in Berlin.

I n  einem Aufsatzc „Ausfuhrforderung1' 1) beklagt 

sich 'Diplom-Kaulmanu F r i t z  R u n k e l  aus 

Bensberg bei Coln iiber das Verzwickte der Organisa

tion der amtłichen Einrichtungen, welche die deutsche 

Ausfuhr iiberwachen sollen. Der Aufsatz zeigt, daB 

seinem Verfasser, obgleich er sich anscheinend mit 

diesen Einrichtungen naher beschaftigt hat, auch 

heute die Organisation in ihrer Gesamtheit nicht 

kląr ist. Es durfte von allgemeiner Bedeutung sein, 

nahere Aufkliirung liieriiber zu geben.

Zunachst zu den yerscliiedenen Bezeichnungen: 

„Zentra lstc llen der A usfuhrbew illigungen11, 

„AuBcnhandelsstcllon11 und „AuBenhandcls- 

nebenstellen11. Sie lassen sieli durch ihre geschicht- 

liche Entstehung erkliiren. Bis zum Friihjahr 1919 

gab es nur die erstgenannten Zentralstellen, welche 

bereits im Kriege entstanden sind. Sie konnten bis 

zum 1. Oktober v. J. nicht selber Ausfuhrbewilligun

gen erteilen, sondern hatten die bei ilmen eingereich- 

ten Ausfuhrantriige lediglich zu priifen und befiir- 

wortend oder ablehnend an den Reichskommissar 

weiterzuleiten. Das Ausfuhrbewilligungsycrfahren 

gestaltete sich dadureh biirokratisch und langsam 

und wurde besonders von den Handlem immer 

wieder angegriffen, allerdings wohl oft mit dem Ziele, 

vollstandige Ausfuhrfreiheit, also Beseitigung jeder 

Ausfuhrregelung, herbeizufiihren. Das Reichswirt- 

schaftsministerium mit dcm Unterstaatssekretiir von 

Moellendorff erkannte, daB diese Forderung mit Riick- 

sieht auf unsere wirtschaftliche Lage nicht erfiillt 

werden .konnte. Es entschloB sich aber, die Ausfuhr- 

iiberwachung den einzelnen Wirtschaftszweigen in 

Selbstycrwaltung zu iibertragen.' Zu diesem Zweclc 

sollten sogenannte AuBenhandelsstellen gebildet wer

den, jede mit einem die allgemeinen Fragen des Aus- 

fuhrhandels entscheidenden AusschuB, der nicht nur 

Yertreter des betreffenden Industriezweiges, sondern 

auch Vertreter der Handler und Verbraueher um- 

fassen sollte. Auch sollten, um dem Grdanken der 

Arbeitsgemeinschaft zu geniigen, die Arbeitnehmer 

der drei Gruppen: Erzeugung, Handel, Verbrauch in 

diesem ,,AuBe)ihandelsausschusse“ vertreten sein. 

Die Geschaftsfiihrung jeder AuBenhandelsstelle sollte 

einem vom Reichswirtschaftsministerium zu er- 

nennenden „Reichsbevollmaehtigten“ iibertragen wer-

l) Vgl. St. u. E. 1920, 11. Marz, S. 304/6.

den, der auch das Vertrauen des Ausschusses ge- 

nieBen sollte.

Da kein Gesetz bestand, auf Grund dessen die 

yerschiedencn Wirtschaftszweige zur Bildung dieser 

AuBenhandelsstellen gezwungen werden konnten, 

traten die Fachabteilungen des Reichswirtschafts- 

ministeriums mit deri in Frage kommenden Industrie-, 

Handler- und Verbraucherorganisationen in Verbin: 

dung, um die Ausscliiisse auf Grund freiwilliger Yer- 

einbarung zu bilden. Auf yerscliiedenen Gebieten 

kamen auch die Organisationen sehr bald zustande, 

und es konnten ihnen die Befugnisse des Reichs- 

kommissars fiir Aus- und Einfuhrbewilligungen uber- 

tragen werden. Die AuBenhandelsstellen fiir Papier, 

fiir Chemie und fiir die Metallwirtschaft, der soge

nannte Dachycrband B (jetzt Metallwirtschaftsbund), 

wie er sich in Eingliederung in das gesamte Gefiige 

der Moellendorflschcn Planwirtschaft nannte, sind so

u. a. gebildet worden. Wo es mit Riicksicht auf die 

praktische Durchfuhrung der Ausfuhrregelung zweck

maBig erschien, wurde das WirtschafŁsgebiet einer 

AuBenhandelsstelle in mehrere Untergruppen zerlcgt 

und fiir jede von ihnen cine,,AuBenhandelsneben- 

stelle“ gebildet; so ż. B. sind der das ganze Gebiet 

der Metąllschaffenden Industrie umfassenden AuBen

handelsstelle fiir die Metallwirtschaft11 die AuBen- 

handelsnebenstdlen

Ba fiir Kupfer, Ąluminium und Blei j
Bb ,, Zink. > in Berlin

Bc ,, Zinn, Ifickel, Wismut usw. )

und fiir Edelmetall- und Schmuckwaren (in Pforz- 

heim) unterstellt -worden.

Fiir die hier besonders in Frage kommenden Ge- 

bicte der Eisenerzcugung und der Eisen- und 

Meta l lverarbei tung plante man ebenfalls jc eine 

AuBenhandelsstelle, n&mlich eine „AuBenhandels- 

stelle fiir die Eisenwirtecliaft'1, dem sogenaimten 

,,Dachverbande A“ in der Moellendorffscheu Gesamt- 

organisation entsprechend, und eine ,,AuBenhandels

stelle fiir die Wirtsehaft der Eisen- und Metallfertig- 

erzeugnisse11, deni sogenannten ,,Dachverbande C“ 

entsprechend. Beide AuBenhandelsstellen sind da- 

mals nićht zustandegekommen, weil die industriellen 

Kreise sich nicht mit dem Gedanken abfinden konn

ten, daB der AuBenhandelsausschuB durch Abstim- 

mung iiber auBenhandelspolitische Fragen ent-



474 Stahl und Eisen. Ausfuhrregelung. 40. Jahrg. Nr. 14.

scheidensollte. Man wollte dera Reiohsbeyollmach- 

tigten im Rahmen der Richtlinien des Reichswirt- 

sehaftsministeriums die dcm Yertrauensmami der 

Zentralstelle rustehende Hauptbefugnis bei der Aiis- 

fuhrregelung nicht beschrankt wissen und den Aus- 

schufi ais beratendes Glied gelten lassen. In der 

weiterverarbeitenden Industrie konnte man sich iiber- 

haupt nicht mit einer AuBenhandelsstelle ais Spitzen- 

organisation befreunden, wollte vielmehr fiirdieHaupt- 

zweigo —  Maschinen, Apparate, Falirzeuge, Elektro

technik, Kleineisenwaren usw. —  nicht untergeord- 

nete AuBenhandelsnabenstellen, sondern selbstiindige 

AuBenhandelsstellen haben, wie man bis dahin dem 

Reichskommissar unmittelbar unterstellte Zentral- 

stellen geliabt hatte. Nacli langcren Verhandlungen 

gab das Reichswirtschaftsministerium dem Wiinsche 

nach, dem Ausschusse nur gutachtliche Befugnisse 

żu ubertragen. Die „AuBenhandelsstelle fiir die 

Eisenwirtschaft11 yersprach zustandezukommen. Unter 

schweren Gebnrtswehen entstand auch die „AuBen- 

haiidelsnebenstclle fur Kleineisenwaren und TVaffen“ 

in Elbetfeld, und endlich wurden" die „AuBen- 

handelsnebenstelięn fiir Elektrotechnik1' sowie die- 

jenige fiir „Feinniechanik und Optik“ gegriindet. 

Zur behordlichen Bestatigung der beiden letzteren 

kam es jedoch nicht mehr, da in derLeitung des 

Reichswirtschaftsministeriums ein Wechsel ei.ntrat 

und die neuen Manner Schmidt - Hirsch mit ihrem 

diktatorischen AussćhuB die grundsittzliche Ausfuhr- 

freiheit fiir alle Fertigerzeugnisse erklartifn. Sie 

untersagten die weitere Bildung von AuBenhandels- 

stellen und -nebenstellen, oline die bereits gebildeten 

wieder aufzuhebon. So bliebcn auf yielen Gebieten 

die Zentralstellen in alter Form bestehen, wahrend 

auf anderen die AuBenhandelsstcllen oder -neben

stellen an ihre Stelle getreten waren. Herr Runkel 

bchauptet, daB dieses Nebeneinander besonderen An- 

laB zu einer bedauerlicheii Unklarlieit gegeben habe, 

und er selbst beweist dies durch seine irrtiimliche An- 

nalime, daB die AuBenhandelsstellen in der Mitte 

zwisehen Zentralstellen und AuBenhandelsneben- 

stellen standen. Zweifellos hatte die Einfuhrung einer 

einheitlichen Bezeichnung fiir alle diese Stellen zur 

grofieren Klarheit der Begriffe beigetiagen. Es ist 

unterblieben, weil man damals glaubte, die Ausfuhr- 

stellen bald ganzlieh abbauen zu konnen; denn ledig- 

lich die Einhaltung yon Mindestpreisen sollte kein 

Grund mehr sein, die Ausfuhr von einer besonderen 

Bewilligung abliiingig zu machen. Die Praxis lehrte 

bald, daB diese Auffassung irrig war und zu „Deutsch- 

lands Ausverkauf‘ fuhrte. Man hatte, wie wir 

Deutsche es so gem tun, das Kind (MoellendorlTs 

Plan wirtschaft) mit dem Bade ausgeschuttet. Um 

•den Fehler wieder gutzumachen, dachte die Regie

rung eine Zeitlang an Ausfuhrzdlle, die den Ausfuhr- 

handler zur Erzielung hoherer Ausfuhrpreise zwingen 

und gleichzeitig das Reich an dem Yalutagewinn be- > 

teiligen sollten. Die praktische Durchfiihrbarkeit 

dieses Planes scheiterte aber an der groBen Ver- 

sehiedenartigkeit der Ausfulirwaren und an der Un-

gleichheit der Markgeltung in den yerschiedenen Aus- 

fuhrlandern. So blieb, wenn man nicht auf eine ver- 

niinftige Preispolitik im AuBenhandel yerzichten 

wollte, niclits anderes iibrig, ais durch fachliche 

Stellen eine straife Ausfuhrregelung unter Prufung 

der Ausfuhrpreise durchzufuhien. Es erfolgte die 

bekaitnte Yerordnung iibęr die AuBenhandelskontrolle- 

vom 20. Dez. 1919, durch welche auch die bestehen- 

den und neu zu bildenden AuBenhandelsstellen die 

friiher yielfacli vermiBte Rechtsgrundlage erhielten.

In absehbarer Zeit werden samtliche „Zentral

stellen der Ausfuhibewilligungen11 yerschwnmden sein, 

da sie durch AuBenhandelsstellen ersetzt Werden. Auf '  

dem Gebiete der Eisen scliaffenden und der Eisen und 

Metali yerarbeitenden Industrie wird es auch keine 

AuBenhandelsnebenstellen geben, da die Ausfuhr

regelung fiir Roheisen, Schrott und Alteisen sowie fiir 

die Erzeugnisse des Stahlbundes (Stahl- und Walz- 

werkserzeugnisse) einem AuBcnliandelsausschuB in 

dem durch Gesetz zu errichtenden „Eisenwirtschafts- 

bunde“ iibertragen werden soli, und die Bildung einer 

fiir die gesamte Wirtschaft der Eisen- und Metall- 

Fertigerzeugnisse gemeinsamen Ausfuhrstelle zu

nachst nicht in Frage kommt.

Bis zur Grundung des „Eisenw irtschafts- 

bundes“ diiifte noch geraume Zeit yergehen. Es ist 

deshalb zunachst an Stelle ihres AuBenhandelsaus- 

sehusses ais yorlaufige Eimichtung eine AuBen

handelsstelle in Diisseldorf gebildet woiden, die die- 

Ausfuhr samtlichei Erzeugnisse des spateren „Eisen- 

wirtschaftsbundes“ auch beziiglich der Mengen iiber- 

w-acht und der die bisherigen Zentralstellen 

fur StabeiseTi, fiir Walzdraht und fiir schmied- 

eiserne Rohre® in Diisseldorf sowie fiir Roheisen 

und fiir Bleche in Essen ais fachliche Priifungs- 

stellen angegliedert sind.

, Fiir das Gebiet der Eisen- und Metallfertig- 

erzeugnisse abei bestehen oder sind in Bildung be- 

griffen die AuBenhandelsstellen fiir

1. Erzeugnisse der EisengieBereien (unbearbeiteter 

GrauguB) in Berlin W 15, Pfalzburger Str. 72ay

2. Eisen- und Stahlerzeugnisse in Berlin W  9r • 

Linkstr. 25,

3. Maschinen in Charlottenburg, Scliillerstr. 10,

4. Eisenbahnwagen in Charlottenburg, Bleibtreu- 

straBe 20,
5. Falirzeuge (auBer.Eisenbahnfahrzeuge) in Berlin, 

Unter den Linden 12,

6. Kleineisen- und Stahl waren in Elbcrfeld, Alter- 

Marlrt 12,

7. Elektrotechnik in Berlin, Corneliusstr. 3,

8. Feinniechanik und Optik in Berlin, Dorotheen- 

s straBe 53,

9. Metalhvaren in Berlin, Bayreuther Str. 26,

10. Musikinstruinente in Leipzig (mit Ausnahme- 

. der Tastinstnimente und Sprechmasehinen, fiir

welche auf Wunsch der betreffenden Industrie- 

yerbande Ausfuhrbewilligungen yon der Stelle; 

fiir Metallwaren erteilt werden),

11. Spielwaren in Niirnberg.
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Eine weitere fachliche Unterteilung dieser AuBen- 

handelsstellen ist zunachst nięht beabsichtigt, er

scheint auch mit Riicksicht auf die 'Wahrung der Ein- 

heitlichkeit in der Ausfuhrregelung nicht zweck- 

miiBig, wenn man bedenkt, daB allein im Maschinen- 

bau bereits iiber Hundert und in der Kleineiscn- und 

Stahlwarenindustrie sicher nicht weniger Sonderfach- 

gruppen bestehen. Die Geschaftsfiihrer dieser Facli- 

gruppen sind jedoch dank ihrer Sonderkenntnisse am^ 

besten geeignet, die Preispriifung der Erzeugnisse 

ilires Industriezweiges yorzuiiehmen, und konnen 

daher voin Reichskommissar oder von den AuBen- 

handelsstellen zu Preiśprufern ernannt werden. 

So hat z. B. die Auficmhandelsstelle fiir Eisen- und 

Stahlerzeugnisse bisher besondere Preispriifer fiir 

Eisenbauten, fur GroBwasserraumkessel, fiir Steil- 

rohr- und Wasserrohrkessel, fiir Apparate und fiir 

Armaturen, und die Stelle fiir Maschinen hat zurzeit 

45 Preispriifer fiir etwa 90 Sondergmppen ihrer Er

zeugnisse. Ausfuhrantriige konnen zwecks schneller 

Erledigung den Preiśprufern unmittelbar eingereicht 

werden, die sie nach Prufung des Preises mit ihrem 

Gutachten den AuBenliandelsstellen zur weiteren 

Behandluńg iibersenden.

Die Zustandigkei t  der einzelnen Aufien- 

handelssteUen ergibt sich im allgemeinen aus 

hrer Bezeichnung. Nur bei der unter 2. genannten 

Stelle bedarf es einer naheren Erklarung, da ihr Ge- 

biet nicht einheitlich ist. Sie rcgelt die Ausfuhr aller 

der Eisen- und Stahlerzeugnisse, die nicht in die 

iibrigen scharfer umgrenzten Fachgebiete fallen, ins

besondere Erzeugnisse des Abschnittes XV IIa des 

Statistischen Warenyerzeichnisses, wie Eisenkon- 

struktiónen, Kessel, Apparate, Armaturen, Dralit- 

erzeugnisse, kaltgewalztes und kaltgezogenes Eisen, 

Edelstahl, StahlformguB u. a.

Jedenfalls ist dic Zustandigkeit der einzelnen 

Stellen neuerdińgs einwandfrei geregelt. Weim 

trotzdem hier und da noch Zweifel entstehen konnen, 

so liegt das daran, daB man bei manchem Eisen- oder 

Metallerzeugnis nicht genau angeben kann, ob es 

unter diese oder jene Nummer des in technischer Hin- 

sicht sehr yerbesserungsbediirftigen Statistischen 

Warenyerzeichnisses zum Zolltarif fiillt. Sobald die 

gesamte fachliche Organisation der AuBenhandels- 

stellen durchgefuhrt ist, wird ein Yerzeichnis aller 

Stellen mit Angabe ihrer Zustandigkeit nach Erzeug- 

nissen und Nummern des Statistischen 'Warenyer

zeichnisses erscheinen, das sowohl den AuBenhandels- 

stellen und ortlichen ,,Delegierten“ des Reichs- 

kommissars ais auch den Handelskammern zur Ver- 

fiigung gestellt werden muB. Es wird dann den be- 

teiligten Kreisen moglich sein, sich uber die Zu- 

standigkeiten leicht Auskunft zu yerschaffen.

Die vier ortl ichen Delegierten des Reichs- 

kommissars fiir Bayern in Miinchen, fiir "Wiirttem- 

berg in Stuttgart, fiir Baden in Karlsruhe und fiir 

OstpreuBen in Konigsberg, welche nach dem Rich- 

tungswechsel im Reichswirtschaftsministerium mehr 

aus politischen ais aus wirtschaftlichen Griinden ein-

gesetzt wurden, konnen segensreich nur dann wirken,. 

wenn sie ihre Tatigkeit im wesentlichen auf eine Be- 

ratung der Handelskreise ihres Bezirkes in Ausfuhr- 

angelegenheiten beschriinkcn. Nach anfangs began- 

genen Fehjern, durch die der deutschen Yolkswirt- 

schaft "nicht unwescntliche Gewinnc entgiingen sind, 

hat man auch in den Landem eingesehen, daB fiir 

Erzeugnisse, dereń Ausfuhr durch Mindestpreise oder 

Kontingente bedingt ist, in jedem Falle nur nach 

Anhoren der fachlichen AuBenliandelsstellen fur das 

ganze Reich Ausfuhrbewilligungen erteilt werden 

konnen. Viele Ausfuhrer, namentlicli die Mitglieder 

der fachlichen deutschen Industrieyerbiinde, in 

den Zustandigkeitsgebieten der Delegierten ziehen es 

daher vor, ihre Ausfuhrantriige unmittelbar bei den 

fachlichen AuBenliandelsstellen einzureichen.

Auch die neuerdings fiir Berlin geplante nicht- 

fachliche „AuBenhandelsstel le fiir den Ex- 

porthandel"  wird ihre volkswirtscliaftlich nutz- 

bringende Tatigkeit in der Beschrankung suchen 

miissen. Sie erhalt fiir bestimmte Erzeugnisse und 

fiir eine begrenzte Anzahl von zur Ausfuhr zugelasse- 

nen GroBhandelsfirmen ebenso wie die ortlichen Dele

gierten das Recht, iiber Ausfuhrantrage zu cnt 

scheiden, wobei sie an die von den fachlichen 

AuBenliandelsstellen aufgestellten Richtlinien ge- 

bunden ist. Soli durch die Tatigkeit dieser AuBen

handelsstelle nicht die Einheitliehkeit der Auśfuhr- 

regelung abermals gestort werden, so wird es in den 

meisten Fallen, auch wenn es sich um sogenannte 

Sammelauftrage handelt, praktisch darauf hinaus- 

laufen, daB vor Erteilung einer Ausfuhrbcwilligung 

die zustiindige fachliche Stelle wegen der Preis- oder 

Mengenkontrolle gehort wird.
Die Forderung nach Errichtung dieser besonderen 

AuBenhandelsstelle ist yom AusfuhrgroBhandel, in 

erster Linie yon der Hamburger Handelskamnicr, 

erhoben worden. Erfreulich ist es, daB auch die Ham

burger Ausfuhrhiindler, die bisher eifrigsten Yerfech- 

ter der freien Wirtschaft, durch diese Forderung die 

Notwendigkeit einer' AuBenhandelsiiberwachung an- 

erkennen. ATan npB allerdings hoffen, daB die Gegner 

der „AuBenhandelsstelle fiir den Expofthandel“ Un- 

recht haben werden, wenn sie behaupten, daB der 

GroBliandel diese Stelle nur forderc^um sich den Be- 

dingungen der fachlichen AuBenhandelsstellen ent- 

ziehen zu konnen. Die allgemeine Befolgung dieser 

Bedingungen ist notwendig, wenn die ganze Regelung 

nicht nur auf dem Papier stehen soli. Allerdings ist 

es eine berechtigte Forderung, die auch in dem Auf- 

satze ,,Ausfuhrf6rderung“ erhoben wird, daB diese- 

Bedingungen der yerschiedenen fachlichen AuBen

handelsstellen moglichst yereinlieitlicht werden. Die- 

jeweiligen^Preisfestsctzungen fiir dio einzelnen 

Erzeugnisse lassen sich aber unmoglich einheitlich 

behandeln. Und wenn Herr Runkel beklagt, daB den 

Handelskammern bisher nicht die Moglichkeit ge

geben worden ist, Auskunft iiber die Frage der Aus- 

fuhrmindestpreise zu erteilen, so beweist das, wie- 

wenig er iiber die Schwierigkeiten unterrichtet istr
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mit denen solche Mindcstprcise fur die Tausende von 

Erzeugnissen aufgestellt werden und wie liiiufig bei 
den heutigen Marktverhaltnissen Aenderungen dieser 

Preise notwendig sind. Es ist ferner fiir Industrie 

und Handel nicht von Vorteił, die Mindestpreislisten 
einer breiteren Oeffentlichkeit zuganglich zu machen, 
und die AuBenhandelsstcllen liandeln yom kauf- 
mannischen Standpunkte durchaus richtig, wenn sie 
diese Preislisten nur den in Frage kommenden In- 
dustriellen mid den ihnen ais Ausfiihrer fiir das be- 

treffende Sondergebiet bekannten Handlem laufend 
iibersenden.

Leichter liegt die Sachc in der Wahrungsfrage, 
und hier ist seit kurzem eine Klarung herbeigeflihrt 
insofern, ais fiir alle Stellen die Berechnung und 
Zahlung in ausliindischer Wiihrung, soweit es sich 
um Lieferungen nach Landem mit besserer Valuta 
handelt, grundsatzlich zur Bedingttng bei Erteilung 

von Ausfuhrbewilligungen gemacht worden ist. Be- 
kanntlich war Ende 1918 seitens der Reichsbank auf 
die bis dahin strenge Durchfiihrung dieser Zahlungs- 

weise verzichtet worden, wie man auch spater die 
Devisenordnung aufhob. Die mit der starken Ent- 
wertung unserer Valuta eirftretendc wilde Ausfuhr 
und Verschleudening deutscher Erzeugnisse ins Aus- 

land bildete auch hier die Erfahrung, durch die man 

klug wurde.
Es wird nunmehr den AuBenhandelsstcllen auch 

zur Aufgabe gemacht, die in unserer schwierigen Lage 
so wichtige Devisenverwendung und -abliefe- 
rung zu yolkswirtschaftlich wichtigen Zwecken, wie 
Nahrungsmittel- und RohstoiTbeschaffung, zu iiber- 

•wachen. Um so leichter ist diese Aufgabe zu erfiillen, 

je mehr Ausfuhrjndustrie, Ausfuhrhandel und Inland- 
yerbraucher Hand in Hand arbeiten, ohne daB erst 

Gesetze mit Geld- und Freiheitsstrafen freiwillige 
Vereinbarungen notdiirftig ersetzen miissen.

* *
*

Auf obenstehende Ausfuhrungen ist der Sehriftleitung 

von dem Verfasser des ersten Aufsatzes eine Zu- 

schrift zugegangen, aus der ńachstehend das wesent- 

lichste wiedorgegebbn wird.

2)it>L*3n0- Franz Weber in Berlin nimmt im Vor- 
■stehenden StelMng zu meineri Erorterungen, die ich 

zu demselben Gegenstande angestellt hatte. Herr 
Weber glaubt, daB mir „die Organisation in ihrer 

'Gesamtlieit nicht klar sei“ und gibt nun eine Er-

liiutcrung des jetzigen Zustandes auf Grand einer 
Darstellung der geschichtlichen Entwicklung. Meine 
Schilderung der amtlichen Einrichtungen zur Ueber- 

wachung der Ausfuhr stiitzte sich auf eine auch in 
meinem Ąufsatz erwahnte Beschreibung des Regie- 

rungsrats Sager, des „Delegierten des Reichs- 
kommissars fiir Aus- und Einfuhrbewilligungen fiir 
OstpreuBen" in Konigsberg nach dem Stande Yom
1. Dezember 1919. S)ipL*Qng. Weber bestatigt auch, 
was ich in der Hauptsache betonen wollte: Die Be- 
schaffung einer zuverlassigen Auskunft iiber die Zu- 
standigkeiten war bisher wesentlieh erschwert, und 

meine Ansicht ist ja auch durch die angefiihrte 
Meinung der im Mittelpunkt aller dieser Erschei- 
nungen stehenden Handelskammer Berlin unter- 

stiitzt worden'.

Zu der Frage, den Handelskammern die Moglich

keit einer Auskunfterteilung iiber Ausfuhrmindest- 
preise zu geben, habe ich nur Grundsatżliches an- 

schneiden wollen, und da ist es erfreulich, aus den 

AeuBerungen von 5)ipl.»S»fl- Weber zu entnehmen, 
daB ,,in der Wahrungsfrage seit kurzem eine Klarung 

herbeigefiihrt worden iśt.“

Auch darin ist — in Uebereinstimmung mit mei- 
nen Yorschlagen — ein Fortscliritt zu erkennen, daB 

„in absehbarer Zeit samtliche Zentralstellen der Aus
fuhrbewilligungen verschwunden sein werden, da sie 
durch AuBenhandelsstellen ersetzt werden, und daB 
es auf dem Gebiete der Eisen schaffenden und der 

Eisen und Metali verarbeitenden Industrie auch keine 
AuBenhandelsnebenstellen geben wird. Die dadurch 

herbeigefiihrte Einheitlichkeit in der Bezeichnung 
der zustandigen Stellen war ja gerade eines der 
Hauptzielc, deren Yerfolgung ich anregte. Wohiri 

eine allzu weit gehende Zergliederung der ganzen 
Organisation fiiliren kann, unterstreicht auch Herr 
Weber, wenn er bei der Besprećhung der neuerdings 
fiir Berlin geplanten niclitfachlichcn „AuBenhandels

stelle fiir den Exiiorthandel“ die Forderung auf- 
stellt, daB vor Erteilung- einer Ausfuhrbewilligung 

durch diese neue Stelle die zustandige fachliche 

AuBenhandelsstelle gehort werden miisse, damit 
durch die Tiitigkeit der genannten Neugriindung 

„nicht die Einheitlichkeit der Ausfuhrregelung aber- 

mals gestort werde“.

Bensberg bei Kóbi.

Dipl.-Kaufmann Fritz Ruńkel.

Zuschriften an die Schrifdeitung.
(Fiir die in dieser Abteilung erscheinenden VeroffentIicbungen ubernimmt die Sehriftleitung keine Verantwortung.)

Die Yergasung von Braunkohle in neuzeitlichen Drehrost-Gaserzeugern.

Professor K. Neumann veroffentlichte
•einen Aufatz1) iiber die „Vergasung von Braun

kohle in neuzeitlichen Drehrost - Gaserzeugern“. 

Dazu erlaube ich inir folgende Bemerkungen:

‘) St. u. E. 1919, 16. Okt., £  1233/9.

Der Verfasser -nimmt auf S. 1236 den StickstofF- 
gehalt der vergasten bohmischen Braunkohle zu 
6,4% an. Diese Zahl ist wohl auf einen Irrtum 
zuriickzufuliren, denn es diirfte iiberhaupt keine 
Kohle von so bohem Stickstoffgehalte bekannt sein. 
Die bohmischen Braunkolilen weisen einen durch-
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schnittlichen Stickstoffgelialt von 0,8 % auf. Unter 
Annahme dieses Gehaltes errechnet sich nk zu

0,00697 m3 und die zugefiihrte Windmenge L, 1,545 
und La = 1,614 m3. Die Uebereinstimmung mit der 
Messung L —1,53 ist also fiir-Versuch I  noch besser 

ais im Aufsatze errechnet.
Der Verfasser berechnet ferner den Zersetzungs- 

grad des zugefuhrten Dampfes aus dem Yerhaltnis 

des dem Wasserstoffgehalte des Gases, vermindert 
um den Wasserstoffgehalt der Kohle, entsprechenden 

Wassers zu dem gesamten durch die Kohle, den Wind 
und den Dampf eingefiihrten Wasser. Bei genaueren 

Berechnungen, die die Feuchtigkeit des Windes 
berucksichtigen, diirfte aber jene — allerdings 

schwieriger bestimmbare — Wassermenge, die durch 
die Kapillarwirkung der Asche aus der Aschenschiissel 

aufgesaugt und durch die Warnie der Asche vcrdampft 
wird, kaum iibersehen werden. Bei geringen Asclien- 

gehalten mag dieser Posten auch nicht sehr bedeutend 
sein, wohl aber wird er- zu einer beachtenswerten 
Hohe anwachsen, wenn die Kohle sein- aschenreich 

ist. Heute liefern die bohmischen Braunkohlenwerke 
z. B. Kohlen, die einen sehr hohen Aschengehalt 

aufweisen, so daB bis zu 50 %  und mehr Unverbrenn- 

liches (Wasser und Asche) sich im Brennstoff finden. 
Wenn man nun auch von dieser Dampfąuelle absieht, 

so darf meines Erachtens bei Berechnung des Zer- 
setzungsgrades des Dampfes keinesfalls der Wasser- 
gehalt der Kohle in den Nenner einbezogen werden. 
Abgesehen von unbedeutenden Mengen frisclier Kohle, 

die durch etwa yorhandene Locher und Kanale der 

Beschickungssaule bis in die Vergasungszone durch- 
fallen, wird doch die Hauptmenge des Wassergehaltes 

der Kohle durch ąinfache Vortrocknung dieser in 
das Gas iibergehen,' ohne sich an den gaserzeugenden 

Reaktionen irgendwie beteiligen zu konnen. Es fiillt 
also dieser Posten heraus und der Zersetzungsgrad 

wiirde sich im yorliegenden Falle berechnen zu
0,0063

=  41,8 %, beziehungsweise
U.07-17 

0,220

Im Falle i  (Gas feucht) ist, wenn tp =  0,L73, 
D nicht gleich dem Gewichte des eingeblasenen 
Dampfes allein, sondern gleich dem Gewichte des 

gesamten Wassers = 0,558 kg, aus dem doch ts ge- 
rechnet worden ist, und an Wasserdampf entfiUlt 

auf 1 m3 trockenes Gas
24,4 ( l - o )

0,2516 m3.

® =
0,230

= 33,9%.
Bei der Berechnung der Verbrennungstemperatur 

ist die Luftmenge Lchem =  02 min O • 21 = 1,4614 m3, 
nicht, wie angegeben, 1,460 m3; die 0,0014 m3 diirfen 

nicht vernachlassigt werden, da die Yerbrennungs- 

erzeugnisse auf vier Dezimalen berechnet sind. Es 
erhćiht sieli darin „Sauerstoff plus Stictotoff1- daher 

auf 1,6471 m3. Die von Gas und Luft in die Ver- 

brennungsreaktion eingebrachte Warme ist ent- 
sprechend der Voraussetzung (Gas und Luft auf 

1000 vorgewarmt) um die Warme von 1,4614 m3 Luft 
von 1000 =  41,8 WE zu erhohen. Die Gleichung ist 

dann richtig

1495 +100 (0,9008 • 0,286 + 0,0490 ■ 0,39 + 0,0028

• 0,46 + 0,0474 • 0,38 + 1,4614 • 0,286) = 1584 =

£t • [0,3724 • (0,361 + 0,0001 • t) + 0,2390 • (0,324 

+ 0,000085 • t) + 1,6471 • (0,277 + 0,000025 • t)j und 
t = 18650 fiir das trockene Gas (nach B. Neumana1): 
1787°). ■

') Vgl. B. N oum ann: St. u. E. 1919, 3. Juli,
S. 746/9; 10. Ju li, S. 772/5.

r . 24.4 0.827 _ _ ro

18 G D = T ^ - 2 T 9  - 0’058 

Fiir 1 m3 feuchtes Gas gilt dann 1/1,2516 + 
0,2516/1,2516 - 1 oder 0,799 Gas + 0,201 Dampf

1, d. h. das Gas enthftlt bei Yersuch 120,1% Wasser
dampf oder 185 g Wasser fiir jedes Kubikmeter 
trockenes Gas. In der nun folgenden Berechnung 

der Verbrennungstemperatur ist wieder die Vor- 

warmung der Luft auf 100°, niclit berlicksichtigt. 
Die Gleichung stellt sich richtig wie folgt:

0,799 • 1495 +100 • [0,799 • (0,9008 • 0,286+0,0490
• 0,39 + 0,0028 ■ 0,46 + 0,0474 • 0,38 +1,4614 • 0,2 <6) 
+ 0,201. 0,37] =

t • [0,799 • 0,3724 • (0,361 + 0,0001 • t) + (0,799

• 0,2390 + .0,201) • (0,324 + 0,000085 • t) + 0,799
• 1,6471 • (0,277+ 0,000025 • t)] und t =  1675»fur das 
feuchte Gas (nach B. Neumann: 1613 °j.

Die Temperatur wird also durch den Wassergehalt 

des Gases bedeutend heruntergedriickt und unter- 
scheidet sich um 190 0 «  10,2 % von der theoreti
schen Verbrennungstemperatur des trockenen. Gases. 

Der Teildruck des Wasserdampfes betragt nicht 
0,088 at, sondern 0,201 at bzw. 148 mm Hg und die 
Sattigungstemperatur hierzu betragt tatsachlich 600 

statt der errechneten 43 °.
fn den meisten Arbeiten von der Art der yorliegen

den wird gerne die groBe EinbuBe an chemischer 

Energie des Gases durch^die Absclieidung yon Teer 
auf dem Wege zum Verbrennungsort heryorgehoben, 

ohne daB jedoch ihre Hohe zahlenmaBig bestimmt 
wird. Infolgedessen wird bei der Berechnung der 

aus der Gewichtseinheit Kohle erzeugten Gasmenge 

fast nie der Teergehalt des Gases beriieksichtigt, 
sondern — im Gegensatz zur ersteren Behauptung

— ebenso wie der Kolilenstoffgeh?lt der Schlacke 
oder die Flugstaubentwicklung ais unerheblich hin- 

gestellt. Letztere kann, nebenbei bemerkt, bei Ver- 
gasung von Kokskohlen in nicht dafiir geeigneten 

Gaserzeugern (auch solehen mit Drelirost) mindestens 

ebenso lastig werden wie die Teerbildung. Die Heiz- 
wertsteigerung und damit jene der Yeibrennungs- 

temperatur durch den Teer im Gase ist in weitaus den 

meisten Fallen nicht so groB wie die Heizwertver- 
minderung und Temperaturerniedrigung durch das 

im Gase enthaltene Wasser.
Auf Grund eigener Bestimmung im groBen und 

yereinzelter Literaturangaben c chat ze ich, im be- 

sonderen bei bOhmischer Braunkolile, die Teermenge 

bei Mischgaserzeugung in Drehrost-Gaserzeugern im 

Durchschnitt auf etwa 10% des Kohlengewichtes. 
Der entstehende Teer hat elementaranalytisch stets 

fast gleichmaBige Zusammensetzung, und ich yerweise 

in dieser Beziehung auf die in St. u. E. 1919,16. Okt.,
S. 1249/50 besproehene Arbeit von F. Schulz und 
V. Kabelac. „iiber den Braunkohleuteer aus Gas-

X I V , ,
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generatoren11 aus den Mitteilungen des Industrieforde- 

rungsinstitutes der. Handels- und Gewerbekamnier 
Prag (1917). Ich selbst fand bei einem Teere aus einer 
Mischung von 70% bohmischer Braunkohle und 

30% schlesischer Steinkohle (Gaskohle) folgende 
Zusammensetzung:

80,7 % C, 8,3 % H, 9,2 %  0 , 1,0 % N, 0,6 % S,
0,2% Asche, 8640 WE.' Heizwert und 2010° tlieor- 

Verbrennungstemperatur.

Damit nun das feuchte Gas des Versuches I  die* 
selbe Verbrennungstemperatur hat wie das trockene 

Gas, niimlich 1865°, mii li te jedes Kubikmctet Gas 

nach der Gleichung:

1495 +100 ■ (0,9008 • 0,286 0,0490 • 0,39+ 0,0028
• 0,46 + 0,0474 • 0,38 + 1,4614 • 0,286+ 0,2516 • 0,37) 

+ 9399 • x =  1593 + 9399 • x ==

t • [0,3724 • (0,361 + 0,0001 ■ t) + 0,2390 ■ (0,334 
+0,000085-t)+l,6471 • (0,277+0.000025 • t)+0,2516

• (0,324+0,000085 • t)]+t - [1,646- x - (0,361+0,0001
• t)+l,014*x ■ (0,324+0,000085 • t)+9,928 • x • (0,277 

+ 0,000025 • t)] =

0,7490 ■ 1865 + 0,00012003-18652 + 3,6727-1865

• x + 0,0004990 • 1865- • x - 1814 + 8585 • x; 814 • x
- 221 uud x 0,272 kg Teer der obigen Zusammen

setzung mit sieh fiihren konnen. was natiirlich ganz 
ausgeschlossen ist.

Bei einer Teennenge von 100 g fiir jedes kg Kohle 
bzw. 40 g fiir jedes Kubikmeter Gas betragt die Er

hohung der Verbrennungstemperatur, dic das feuchte 
Gas durch den Teer gewinńt, nur 55 °, namlich jon 

1675° auf 1730°. Das trockene Gas ohne Teer 
dagegen weist nach obiger Rechnung eine Tempe

raturerhohung gegen Jeuchtes Gas ohne Teer von 

1865 — 1675 190°, gegeń feuchtes Gas mit Teer
von 1863 — 1730 135" auf.

Es iść aiso bei der groBen Mehrzal.l von l1a»ien, in 

denen der Gaserzeuger nicht sehr heiBes Gas erzeugt 

und nicht unmittclbar zum Ofensystem gehiirt, wie 
etwa bei den neuen Martinofen mit angebauten 
Gaserzeugern, rorteilhafter, das Gas vom Wasser- 

gehalt und damit natiirlich vom Teere zu befreien. 

Man verliert dabei allerdings auch die fiihlbare 
Warme des Gases; jedoch ist dieser Schaden nicht 

gar so grot!, denn einerseits ist die Gastemperatur 
bei Braunkohlengaserzeugern mitMischgaserzeugung 

iiberhaupt, nicht sehr lioch, 350 bis hochstens 400 °, 

so daB die Warme des Gases nur weńige Prozente 
des Kohlenlieizwertes ausmacht, anderseits geht 
besonders bei Sammelanlagen auf dem Wege zum 
Ofen auch bei Gasfiihrung in gut isolierten Kanalen 

mindestens die Halfte dieser fiihlbaren Warnie ver- 

loren, ja, bei langcren Leitungen gelangt da-s Gas 
sogar bis zu seinem 'Taupunkte abgekiihlt zur Ver- 

wendung. Ich stellte in einem solchen Falle einen 
Yerlust von 90 % der fiihlbaren Warme fest.

Durch die Kiihlung befreit man sieh grflndlich 
von allen groBeren Nachteilen: Bdastigung durch 

Teer- und Staubabscheidung, Erniedrigung der 

Yerbrennungstemperatur durch den Wassergehalt

des Gases, und gewinnt: den Teer fiir andere Zwecke, 
ferner trockęńes Gas von hoherer Yerbrennungs
temperatur, reine Gaswege, Fortfall teurer und um- 

standlicher Isolation und groBere Leistung bei 
gleichen Leitungsąuerschnitten infolge des bedeutend 
kleineren Yolumens des kalten Gases.

Bei allen Arbeiten feuerungstechnispher Natur 

fiUlt es selw unangenehm auf, daB vcn einer einlieit- 
lichen Anwendung der physikalischen und chemischen 
Konstanten und GroBen keine Rede sein kann. Z. B. 
werden die Gasmengen einmal nach Gewicht, ein 
anderes Mai nach Volumen gerechnet, in letzterem 

Falle dem Yergleichszustande das eine Mai dic 
Normalbedingungen, 0° und 760 mm Hg, am vor- 

teilhaftesten, zugrunde gelegt, ein anderes Mai, wie 
in der eben besprochenen Arbeit, 15° und 1 at 

. = 737 mm Hg usw. Das Molekularvolumćn der Gase 

wird mit 22,2 bis 22,4 angenommen; im vorliegenden 

Falle wird infolge der notwendigen Umrechnung 

mit 22,4- 760 • 288/737 • 273 =  24,4 gerechnet. Fiir 
das Yerhaltnis der Luftbegtandteile werden die 

Zahlen zwischen 20,8 : 79,2 bis 21: 79 benutzt. Dic 
spezifischen Gewichte werden ebenfalls in fast jeder 
Arbeit anders angegeben. Fiir die Wiirmeangaben 
auch der haufigsten Gase werden die Molekular- 

wiirmen oder die spezifischen Warmen fiir die Ge- 

wichtseinheit und fur die Volumseinheit je nach 
Geschmack des betreffenden .Yerfassers verwendet. 
Dabei sind die Rechnungcn fast nie vergleichbar, 

denn die angegebenen spezifischen Warmen fiir die 

Voiumseinheit z . B. unterscheiden sieh oft ganz be
deutend von einander. Hiiufig wird ferner oine Ge- 

nauigkeit angestrebt, die auf Grund der bisherigen 
Bestimmungen gar nicht moglich ist, mitunter 

werden aber die Konstanten iiberflussig abgekiirzt, 
dafiir mit . diesen gekurzten Zahlen um so genauer 

ausgereehnet. Die mit den chemischen Reaktionen 
verbundenen Warmetonungen werden ebenfalls recht 

verschieden angegeben. Fast jeder rechnet z. B. mit 
anderen Yerbrenuungswarmen.

Alle diese Unterschiede in den einzelnen Arbeiten 
erzeugen beim aufmerksamen Leser ein gewisses 

Unbehagen, und es ware sehr zu begruBen,- wenn da 

Yereinbarungen zustande kiimen, die fiir eine ge
wisse Zeit, in der noch keine merkbaren Fortschritte 

i n der Forsehung zu erwarten sind, allgemeine Gel- 

tung hatten, gerade so, wie man es der Atomgewichts- 
kommission iiberlaBt, zu bestimmen, ob die neuesten 

Festetellungen ais Grundlage fiir samtliche Berech- 
nungen der nachsten Jahre dienen sollen, und die 

Ergebnisse ihrer Beratungen ais bindend anerkennt.

Veitsch-Miirztal, im November 1919.

Ing. R. Bauro.

* *
*

1, Die Fcrmel zur Berechnung des je Kilogrnmm 

Brennstoff erzeugten Gasvolumens lautet:

22.4 c
— 12 (CO + c a  + C H . + 2CSHj)
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hieraus
Gi
Gu

■ 2.28 tn^/kg Brennstoff
- *> 34'  r> ?r

2. Der Stickstoffgehalt ist mit zu hocłi.

Rechnet man mit 2 % N, so ergibt sich das Luft- 
volumen fiir Versuch I zu 1,40 m3, fiir Versuch II zu 

1,46 m3.
3. Der Wasserstoffgeha.lt des Gases (Wasserstoff- 

GaśJ.ist:

H. (Dampf) + H, (Luft) + H, ( Kohle)

Vcreuoh I  Vereucii I I

Ho (Gas) . . . . . .  0,0486 kg 0,0462 kg
H, (Kohle) . . . . .  0,0380 .. 0,0380 ,.

H, (Luft ■-!- Dampf) =  0,0106 kg_' 0,0082 kg

- 0,0106 x  0 =  0,0954ku H.,0. 0,0082 x 9 - 0,0738 kg H.O

4. Die Berechnung des zersetzteu Wasscrdampfes 

darf uur auf H.20 (Luft) + H20 (Dampf) bezogen 
werden. Hiernach berechnet. sich der Zersetzungs- 
grad o fur

V<*rsucli I  ’ Venmcli U 

Hj O (Luft) . . . .  0,014 0,015
H., O (Dampf) . . . 0,214 0.204

' 0.228 0,219
Davou zersetzt 0,0954 l;g 0,0738 kg

Mithi.i -f j =  (41,8% ) 0,418 ę n =  (34,0%) 0,340.

5. Berechnung der Verbrennungstemperatur:

A) Gas ist feucht: Bei <p =  0,171 bezogen auf
die Su: Dampf + Feuehtigkeit (Kohle) muB auch 

folgerichtig -<p bei der Berechnung der Verbrennuugs- 

temperatur auf die vorgenannte SB und nicht auf 
Dampf allein bezogen werden. —

Es muB heiBen:

Entweder: '«  = o,171 vom Gresamt wasser 

=  0,214+0^014 + 0,328 = 0,556 kg. Hieraus:

Wasserdampf im Gas = °’820 X 0)556

— 0,573 m* U 2 O.

1 kg Brennstoff gibt 2,28 in3 f.rockenes Gas und
0,573 m3 Wasserdampf.
oder: » =0,418 vom Dampf + Wasser (Kohle). 
Die Gleichiing lantet:

[(0 582 X  0,228) 1 22,4

I 100 + ° H  18 =  °-573 m3H^°-
1 in* feuchtes Gas enthalt: 0,80 m* trockenes 

Gas + 0,20 ni3 Wasser. Die Verbrennungstempe- 
raturen sind um etwa 10% verschieden.

Aachen, im November 1919.

'Sr.^nfl. Karl d’H w rt.

Der in den bejden Zuschriften bemerktc lrr- 
tuin in der Berechnung des Zersetzungsgrades 

und dessen EinfluB auf die Hohe der erreich- 

baren Verbrennungsteinpcratui' wurde bereits ge- 
legentlich eines personlichen Meinungsaustausches 

mit zwei namhaften Yertretern des Eisenhutten-

100
( 22A) \ is /

wesens ' yon mii' richtiggestellt. Ich fiihre hier 
nur kurz das Ergebnis an: Aus der Bilanz des 

am Gaserzeugervorgang teilnehmenden Wasser- 

dampfes ergab sich:
zugeftthrt in der Kohlo 0,328 kg,

„ im W ind . . 0,016 „
„ im Dampf . 0,214 „ 

zersetzt 0,0963 kg. Hieraus folgt, da nur der 
im Wind und Dainpf enthaltene Wasserdampf 

in die Gluhzone gelangt, der Zersetzungsgrad

?  = o,d i6  T * m  =  0 ,4 1 9’ 30 d* c das aus 1 kg
Kohle erzeugte Gas aus 2,49 cbm Gas -f- [0,328 
+  (1 — 0,419) • 0,230|.cbm Dampf besteht. Die 

Raumteile sind mithin

2,49 0^627 _  ; T Dampf.

3,117 3,117 ’ 1 ’ ‘

Die Temperatur selbst ergab sich hiernach aus 
der Verbrennungsgleichung

t! -f 6280 t — *12 850 000 =  0 
Ku t =  1620.° C,

und die Sattigungśtemperatur des Gemisches folgt 
nach der Dampftafel zu rd. 60 0 C.

Fiir den verwendeten Brennstoff lag seinerzeit 
nur eine kalorimetrische Heizwertbestinunung, eine 

Ermittlung des.Feuchtigkeits- und Aschengehaltes 

vor. Die Elementaranalyse der Kohle wurde 
deshalb dem Werk von Langbein „Untersuchung 

der Kohlen “ entnommen.
Eine Aenderung in der Zusammensetzung be- 

einflufite das Ergebnis nur in ganz untergeord- 

netem MaBe. Selbstverstandlich kann durch den 

Teergehalt des Gases der Betrieb der Gaserzeuger 
erheblich erschwert werden. Bei den in Frage 
stehenden Gaserzeugern. ergaben sich jedoch nach 

zweckentsprechenden Mafinahmen keinerlei An- 

st&nde. so dafi die Teerbildung nicht sehr er
heblich gewesen sein kann. Aus diesem Grunde 
wurde auch von der Beriicksichtigung des Kohlen- 

stoffes in Schlacke und Teer abgeseben.

Bei Untersuchungen ausgefiihrter Anlagen 
muB man leider nur zu oft Messungen unter- 

lassen, die im. Laboratorium leicht ausgefiihrt 
werden konnen, da hjer grofiere Hilfsmittel zur 

Verfugung stehen und nicht dio zwingende For
derung ungestorten Betriebes oberstes Gesetz ist. 

Da bei den vorgenommenen Versuchen immerhin 

ziemlich eingehende Messungen angestellt werden 

konnten, so glaubte ich, die Ergebnisse Fach- 
kreisen bekanntgeben zu sollen. Ein letztes W orf 
iiber die Eignung von Drehrost-Gaserzeugern zur 

Vergasung von Braunkohlen wird meincr Ansicht 
nach nur der erfahrene Betriebsleiter sprechen 
konnen, der auf Grund der Betriebsfuhrung alle 
Schwilchen und Yorteile dieses Systems kennenlernt.

D re sden , im November 1919.
Dr. K. Neu mann.

Ueber einige Falle von Riflbildung an schweren Stahlwalzen.

Von Oberingenieur K. Meerbach-Aacheri erhalten Druckleguug des Berichtes erteilten Auskunft tatT
wir zu dem obigen Aufsatz folgende Einschrankung: sachlich auch im Ballen gcschmicdet worden. Der

,,Die beiden iWalzen, auf die sich die Abbil- Bearbeitungsvorgang war ungefahr folgender: Die
dungen 7 bis 11 beziehen, sind nach einer mir nach Blocke im Einzelgewicht von 50 t wurden eingesetzt,
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auf Schmiedehitze gebracht und in einor Hitze unter 

der Presse soweit abgeschmiedet, daB die Ballen auf 
FertigmaB zuziiglich Drehzugabe gebracht und die 

Zapfen etwas abgesetzt wurden. Die soweit vor- 
geschmiedeten Stiieke wurdto nachgewarmt, die 
Zapfen fertiggeschmiedet, der verlorene Kopf ab- 

getrennt und die rohe Walze in den Gliihofen ein- 
gesetzt, Sowohl beim Warmen wie beim Ausgliihen 

wurde die Temperatur in ttblicher Weise mittels 
Pyrometer nachgepriift.

Es ist nun nicht ausgeschlossen, daB die Tempe
ratur beim Nachwarmen nach dem erstmaligen 

Schmieden zu hoch gewesen ist, so daB das durch 
die Schmiedebearbeitung beseitigte GuBgefiige durch

die zu weitgehende Oberflachenerwarmung wieder 

hervorgerufen wurde. Anderseits hat die Tempe

ratur des Gluhofens anscheinend nicht ausgereicht, 
um das _ GuBgefiige des nun nieht mehr weiter be- 

arbeiteten Ballens in feinkomiges Gefuge iiberzu- 
fiihren. Bei den Zapfen ist letzteres in dem Zustand 
erhalten geblieben, wie es durch das Schmieden 

wahrend der zweiten Hitze erzeiigt wurde. Eine 
spatere Untersuehung zeigte an den Enden feines 
Korn, das nach der Bruchstelle hin allmahlich in 

GuBgefiige iiberging“.

Aachen-Rote Erde, im Februar 1920.

Kurt Meerbach.

Umschau.
Uefcer Schienenvergiitung.

In der Zeitschrift „The Iron Trade Reviow“ wird uber 
eine Art Schienenvergiitung berichtet1), deren Zweck die 
Erzielung hohor Festigkeit und Elastizitat in Sehienen 
fiir hoho Beansprucliungen ist; das Kleingefiigo soli iibor 
den ganzen Quersohnitt aus feinkomigem Perlit be- 
stehen. Das Yerfahren, welches zum Patent angemeldet 
worden ist, besteht in foigender Warmebehandlung: 
Die Sehienen werden naoh dem Verlasscn der Walzen- 
straDen und Warmsiigen durch einen kalten Luftstrom 
auf eine Temperatur unterhalb de8 kritischen Punktes 
gobraoht, darauf iu einem besonderen Ofen wiedererhitzt 
auf 760— 815°, worauf Absclirecken in einem Oelbade er
folgt, um don Kohlonstoff moglichst restlos in fostor Lo
sung zu erhalten. Hierauf, so heiBt es in der Mitteilung, 
werden dio Sehienen iiber den Kaleszenzpunkt erhitzt, ais- 
dann auf Temperaturen von 260— 5201' abgekiihlt und in 
einen AnlaBofen gebracht, wo Erhitzung auf 540— 675° er
folgt. Nachdem die Sohienen in diesem Ofen einen gleich- 
raiifligen Wiirraegrad angenommen haben, werden sie aus 
ihm entfernt und der Abkuhlung an der Luft uberla3sen.

Von der so behandelten Schiene wird behauptet, 
daB ihre Mikrostruktur aus feinkomigem Perlit besteht 
und praktisch frei von Ferrit sei. Das Fertigerzeugnis 

enthalt 0,60 bis 0,90 %  C und 0,50 bis 1,00%  Mn- 
Silizium, Phosphor und Schwefel sind in den fiir 
Sehienen normalen Mengen vorhandon. Die naoh dem 
Verfahren hergestellten Sehienen sollen eine ZerreiB- 
fostigkeit von 81 bis 109 kg/mm2 besitzen bei einer 
Streokgrenze Ton 49 bis 67 kg 'm m 4. Die Dehnung 
betragt 15 bis 25 % , die Brinellharto 225 bis 325.

Folgende Ergebnisse sollen an einer Sohiene er
mittelt sein, .welohe 0 ,61%  C, 0 ,68%  Mn, Silizium, 
Phosphor und Schwefol wie iiblich enthielt:

Streokgrenze =  62 kg/mm2, Festigkeit =  92 kg/mm2, 
Dehnung =  17,5 % , Querschnittsverminderung= 43,3 % , 
Brinellharte =  245.

Sohienen m it 0^71 %  C und 0,76 %  Mn ergaben: 
Streckgrenze= 62 kg/qmm, Festigkeit =  97 kg qmm, 

Dehnung =  19,5 % , Querschnittsverminderung — 48,8 % , 
Brinellharte == 260. J

Der Sohlagprobe wurde eine 36,3 - kg - Schiene 
mit 0,61 %  C und 0,68 %  Mn unterworfen, bei der 
dio Auflagerentfemung 0,915 m, das Bargewioht 880 kg 
und dio Fallhdhe 5,5 m betrug. Die Schiene widerstand 
6 Sohlagon, beror sio brach; die ganze Durchbiegung 
betrug 203 mm bei einer Gesamtdehnung von 45 mm, 
wobei die Dehnung auf der konvoxcn Seito des gebo- 
genen Teils iiber oine urspriinglioho Liinge ron 155 mm 
gemessen war. Der Bruch war feinkornig und zah.

Die Schiene m it 0,71 %  C und 0,75 %  Mn wurde 
in derselben Weise gepriift und widerstand 7 Schlagen

') Ir. Tr. R«v. 1919, 13. Marz, S. 703.

ohno zu brechen. Weitero Sohlago waron nicht moglich 
wegen der Abmessungon dor Vorsuohsapparatur. Die 

Gesamtdurchbiegung betrug 280 mm boi einer Dehnung 
von 27 mm. Diese Dehnung wurdo in derselben Weise 
wio vorher festgestellt. Die Schieno wurde spater ge- 
broohen, um das Bruohaussehen feststellen zu konnon. 
letzteres orwieB sich auch feinkornig und ziih.

Die Moglichkeit, Sehienen durch geeignete Warme
behandlung auf dio in der Mitteilung angefiihrten 
Festigkeitswerte zu bringen und ihnen ein Gefiigo ycn 
feinkomigem Perlit zu-yerleihen, diirfte an sich niehts 
Besonderes bedouten und auch nicht patentfahig sein. 
Patentfahig wiiron vielleicht technisohe Botriebseinrich- 
tungen zur Durchfiihrung der erforderlichen Warme
behandlung bei Sehienen von groBer Lange. Unklar ist 
in der Notiz das Erhitzon der Sohienen nach dem 
Harton im Oelbade auf eine Temperatur, welche iibor 
Kaleszenzpunkt liegt, und das darauf folgende Ab- 
kiihlen auf Temperaturen von 260— 520°, wobei nicht 
gesagt wird, m it welcher Gesohwindigkeit die Abkiih- 
lung orfolgt. Besteht diese Abkuhlung nicht auch wie
der in einetn Temperatursturz, so wurdo dor duroh 
das Harten im Oelbad bozwockte Vorgang, namlich 
dio Erzeugung der festen Losung, wieder riickgangig 
gemacht und der ferritisch-porlitische Zustand im Stahl 
wieder herrorgerufen. Wiirde die letztangefiihrto Er
hitzung und Abkuhlung wegfallen, jedoch das Anlassen 
der im Oelbade geharteten Schiene bestehon bleiben, 
so wird dio angegebene Warmebehandlung* bei der ge- 
wahlten chemischon Zusammensetzung der Sehienen 
zweifellos zu den angotiihrten Ergebnissen fiihron. Die 

einzigo Schwierigkoit besteht lediglioh, wie bereits oben 
angefiihrt, darin, dafl dabei so groBo Langenausdeh- 
nungen der Stucke in Frage kommen.

{Nachsch r i f t .
Das Bestreben, auoh Eisenbahnsohienen durch nach 

bestimmten Grundsfttzen gefuhrte Warmebehandlung in 
ihren mechanischen Eigenschaften z'i verbessorn und 
ihnen dadurch neben groBerer Bruohsicherheit auoh 
hohoro VerschleiBfestigkeit zu rcrleihon, erhellt auch 
aus ei er inzwischen orfolgten Mitteilung iiber ein 
Verfahren zur Warmebehandlung von Sehienen, welches 
bei dor Bothlehem Steel Company zur Durchfiihrung 
gelangt1). R. Onade.

Die Warmewirtsohaft in deutsehen Elsenhiittenwerken 

in englkeher Beleuchtung.

Im  Rahmen der frilher2) von uns behandelten 
Begichtigungsreige berichten:) C o s m o  J o h n s  und 
L a w r e n o e  E n n i s  Aber ihre Beobachtungen anf

’) St. u. E. 1920, 1. Jan.. S. 24.

s) St. u. E. 1919, 9. Okt., S. 1223/5.
3) Engineering 1919, 26. S»pfc., S. 428/50.
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wSrmewirtschaftlichem Gebiet in den Betrieben vorschie- 
dener von ihnen boauchtor Hattenworke Lothringens, 
des Saargebiąta und Luxemburga, die von den Yer- 
fasaern alg typisch fiir die neuzoitliche doutache Iiatteu- 
industrie erkliirt werden.

DieVerfaB8er8childernzueratdie'groBcn Schwiorig- 
keiten, mit welchen die deutsche Hiittonindustrie wahrend 
des KriogeB infolge der Blockade zu kampfen hatte 
und wodurch die warmewirtschaftliche Entwicklung 
aafgehalten worden Boi. Durch dorartige Schwierig
keiten habe sich dio englische Hiltteninduatrie nicht 
aufhalton lasapn. Welche YerbeBserungen demzufolgo 
die engliche Hiittenindustrie der deutschen gegeniiber 
wahrend des Kriegea eingefiihrt habe, wird allerdings 

nicht gesagt.
Lobendo Anerkennung finden die groflartigen 

Bunkeranlagen der deutschen. Hochofenwerke, ferner 
die groBziigige Anwendung yon Gasgeblaaen und Gas- 
dynamoa, die Anwendung von Abw&rmekeaseln hinter 
Gaamaschinen aowie dio weitgehende Reinigung dog 
Gichtgaaea fiir Cowper, Keasel und Oefen, die Yer- 
wondung desselben zur Beheizung von metallurgiachen 
Oofon und die Anwendung der Trockengaareinigung 
nach dem Yerfahren von Halberg-Beth. UnyerBt&nd- 
lich iat es, wenn dio Yerfasser dazwiBchen bemerken, 
daB Dampfmaschinen in der GroBe von 10000 biB 
50000 PS einen faat obenso hohen thermodynamischen 
Wirkungsgrad habon wie mittlero Hochofengasma- 
Bchinen. Sehr riehtig bemerken die Yerfasaer, daB 
man heutzutage daB Hochofengas nicht mehr ala 
minderwertiges Nebcnorzougnis, sondern vielmehr ais 
ein hochwertigea, fUr Kraft- und Heizzwecko sehr vor- 
teifhaftea, wertvolles Erzeugnis betrachten miisse. 
Bemerkt wird ferner der niedrigo (25 o/o) Kohlenyer- 
brauch der nach dem Schrottverfahren arbeitendon ba- 
aischen Martinofen sowie die weitgehende Yerarbei- 
tung- dor Rohblocke in einer Hitzo infolge dor be- 
wundernawerten Einrichtung der Walzwerke.

Auf den Rombach er Hiittenwerken sahon die Ver- 
faaser noben anderen Hochofen mit, wie Ublich, yier bis 
fiinf Winderhitzern einen neuen Ofen, dor nur drei 
Winderhitzer hat, die jedoch m it zwei Rekuperato- 
ren aus schmiedeisernen Rohren voraehen sind. Die 
Abgaae der Winderhitzer atromen zwischen den Rohren 
hindurch, die Verbrennungsluft durch die Rohre aolbst.

Dio Yerfasaer vermiBten: 1. die Anwendung des 
elektrischen GasreinignngBverfahrens, 2. die Anrei- 
cherung des GobliisowindeB mit Sauerstoff, 3. dieYer- 
wertung dea GasUberachuasea am Wochenende. Aber 
dieae Yerbeaserungen sind bisher auch im englischen 

Hiittenbetrieb nicht eingefiihrt worden. Die elektrische 
Gasreinigung hat bisher in England nur in anderen, 
nicht hUttentechnischen Industrien Anwendung gefun
den. Zur • toilweisen Aufspeicherung des Sonntags- 
Gasubergehuesea wurde auf einem dor besuchten Werke 
oin Gasbehalter errichtet1).

Aus den Beobachtungen zieben die A^erfaaser fol
gende Lehron.

1. Allea Hochofengas, also auch fiir Cowper und
sonstige Heizzwecke verwendetes, aollte auf min-

deBtens 0,1 g /m 3 gereinigt werden.

‘) Der Berichtorstatter bemerkt hierzu, daB er seit 
socha Jahron einen begsoren Weg hierfiir empfiehlt: die 
Aufspeicherung der Warme statt dea Gaaes aelbat durch 
Yerbrennung des Gasea in Winderhitzern, wobei die 
aufgespeicherte Warme wŁhrend der Betriebszeit, d. k. 
bei hohom Gasbedarf, entwedorzur Windcrhitzung oder, 

darch im Kreiglauf atrómende Luft, zur Dampferzeu- 
gung dient. Bei yorhandenen Anlagen konnen durch 
beachleunigte Beheizung in Yerbindung mit achmied- 
eiaernen Rekuperatoren fiir Luft und Gas zur Aus- 
nutzung der Abgaawfirme von den drei bis fiinf W ind

erhitzern ein bis drei Winderhitzor faat kostenloa hier
fiir yerfiigbar gemacht werden,

2. Die Betriebakraft fflr Hochofen- und Stahlworka- 
geblase sowio fiir die Stromerzeugung sollto in 
grofltem Umfange in Gaamaachinen erzeugt wor- 
don, unter Ausnutzung der AbgaawSrme zurDampf- 
orzeugung in Heizrohrenkosseln.

3. Elęktriachor Antrieb der WalzenatraBen und an- 
derer Kraftverbraucher ist unter AnachluB ań 
benachbarte Kraftwerke anznstreben. Ea ist 
Strom an fremde Abnehmer zu yerkaufen.

4. Schmelz- und Warmofen aollten auBBchlieBlich 
mit HochofengaB behoizt werden, wobei oine An- 
reicherung durch Kokaofengaa oder andere kohlen- 
wasseratoffhaltige Brennatoffe angewondet werden 
kann.

Dem deutschen Hfittenmann eracheinen dieae 
Lehren sehr aelbstyerstftndlich, ja  in mancher Beziehung 
gpht or in der Praxis achon riol weiter, bo -z B. reini- 
genbei una achon verachiedene Werke ihr Winderhitzer- 
undKosselgaB bis auf 0,05 g 'm3, ja  yerschiedene groBe 
Werko verwenden dafur Maschinengas, d. h. Gaa von

0,002 bia 0,003 g Staub Im0.
O. Ntumann.

Die Mefitechnik im Dienste der WSrmewirtschaft.

Dic H a u p t s t e l l ' e  fiir  W a r  m ew  i  r  t s dh a f t ,  
die vom Yerein deutscher Ingonieure, der Vereinigung 
dor Elektrizitatswerkc und dem Yerein deutscher Eisen- 
hiittenleute gemein?am geschaffen worden ist, veranstaltot 
in der Zeit vom 17. bis 22. Mai an der Technischen 
Hoehsehule Charlottenburg einen Vortraga- und Uobunga- 
kursus fiir m i t t l e r e  B e t r i e b s b e a m t e  i n  
D a m p f k r a f t a n l a g e n  iiber dio theoretischcn 
Grundlagen, dic lieuosten Fortsehritto dor Feucrungs- 
lehro und dio zugehorige Mefitechnik. Vorausgosotzt wer
den die einer niederen Maschincnbauschulo ontaprcchen- 
den Yorkcnntnisse. Der Kursus, an dom der Berliner 
Dampfkessel-Ueberwachungsverein mitwirkt, wird von 
Geh. Reg.-Rat Professor J o s s e ,  Yorateher des Ma- 
schinenbaulaboratoriums, geleitet. Durch einfiihrcnde 
Vortrage, Vorfiihrung neuzeitlicher MeDgerate und prak- 
tische Uebungen werden die fiir Dampfkraftanlagen 
wichtigen Messungen und brennstoffsparonden Mafs- 
nahmen behandelt.

Die Uebungen werden zum Teil im Maschinenbau- 
laboratorium der Technischen Hoehsehule, zum Teil in 
Charlottenbnrgcr Werken in cinheitlicher Weise ■ so 
durchgefiihrt, dafi jeder Teilnehmer Gelegenheit findet, 
Messungen in drei yerschiedenen Anlagen mitzumachen. 
Dio Zahl der Teilnehmer ist auf 120 boschrankt. Die 
Ilauptstelle fiir Wiirmcwirtschaft macht darauf auf- 
merksam, daG sich an diesem Kursus zwcckmafiig die- 
jenigen Herren boteiligen werden, dio an anderen Stellen 
(Lehranstalton, industrielle Korpcrschaften usw.) ahn- 
liclie Kursę einrichton oder an ihBen mitwirken sollen.

Dio Teilnehmergebiihr betragt 175 M , worin die 
kostenfreie Lieferung eines Leitfadens fiir die Untcr
suchungen und der sonstigen Vordrucke einbegriffen ist, 
Anmoldeformulare und ausfiihrliche Verzeichnisse sind 
von der Geschaftsstelle des Technischen Yorlesungswesens 
im nause des Vereins deutscher Ingenieure, Berlin N W  7, 
SommerstraBe -f a, Zeichen T. V. 4, gegon Voreinsendung 
von 0,50 J i  zu beziehen. Bei rechtzeitiger Anmeldung 
wird fur die auswartigen Teilnehmer Unterkunft be- 
sorgt. Es ist beabsichtigt, Kursę dieser Art fiir andere 
Sondergebiete folpen zu lassen.

James Gayley f .

Im  Alter yon M  Jahren starb am 15. Februar d. J. 
der erste stellyertretende Vorsitzcnde der United States 
Steel Corporation, James Gayley. Sein Name wurde in 
eisenhuttenmannischen Kreisen allgemein bekannt, ais 
er m it einem Vortrag vor dem Iron and Steel Institute 
•/.il New York im Oktober 1904 iiber dic Yerw endung 
yon getroeknetam  Geblasew ind auf dcm Isabella-
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Hochofenwcrk bei Pittsburg1) an dio Oeffentlichkeit trat 
und damit die yiol und lang umstrittcne Frage der Ein- 
wirkung der Luftfeuchtigkeit auf den Hochofengang auf- 
rollte. Haben sieh auch die hohen Erwartungen, die man 
an das Gayleysche und andere Ausfrierrerfahron knupfte, 
bei der praktisehen Ausubung auf deutschen Hoehofen- 
werken nicht ver\virklicht, so hat Gayley doch mit seinen

>) Vgl. St. u. E. 1904, 15. Nov., S. 1289.

Bcobachtungen die Forschung iiber den Hochofenvorgang 
in neue, vielversprechende Wege geleitet.

Gayley bekleidete 1904/06 das Anit des Yorsitzendm 
des American Institutc of Mining and Mctallurgy; 1912 
wurdo er Ehrendoktor der Universitat von Pcimsylynn i n 
und Lchigh-Universilat; 1906erhielt erdio Elliott Creseon- 
Mcdaille, 1913 die Perkm-Mcdaillc vom Franklin Institutc 
zu Philadelpliia.

Aus Fachvereinen.
Reichsverband der Deutschen Industrie.

Dio erste Mitgliederversammlung, dic ilcr aus dem 
KriegsausseliuB de. deutschen Industrie am 12. April 1919 
gegriindetc Reichsrerband der Deutschen Industrie am
l i .  April 1920 ln Berlin veranstaltcte, >vies oinen aulier- 
ordentlieh starken Besuch auf. Yon Bchorden waren 
yertreten: lieichswirtschaftsm misterium, Heichsarbeits-
ministerium, Auswartigos Anit und Rcichsfinanzministe- 
rium. Der Yorsitzende des Priisidiums, Sr.-^ng. o. h. 
Kurt S o r g e .  gedachte in seiner Eroffnung.snnspraaie 
der verhangnisYollen Ereignisse im Marz, die das 
deutsche Wirtschaftsleben schwer geseluidigt, vor allem 
aber das'oine guto Entwicklung vorsprochcndc Yor- 
trau'ensverhiiltms zwischen Arbeitgobern und Arbeit- 
nehmern schwer ersehiittert habe. Innere Geschlo^en- 
heit und Yerstandnis fiir das Gesamtintcresse der deut
schen Wirtschaft miiftten die Leitsterne fiir die In
dustrie sein.

Ais crster spraeli dann das gesehaftsfiihronde Prti- 
sidialmitglied des ReieliBYerhandes, Wirklieher Geheimer 
I!at Dr. S i m o n 8 - Berlin. iiber die

W i r t s c h a f t s p o 1 i t i k d e s  R  o i c h s v o r - 

b a n d e s d e r D e u t s c h e n  I n d u s t r i e  ti n (l d e n  

W i o d o r a u f  b a u d e s  d e u t s eh en A u s 1 a n d s - 

k r e d i t s.

Er begann seinen Yortrag mit einem Hinweis auf 
dio Schwierigkeiten, die sieli der Fiihrung einer einheit- 
lichen Wirtsehaftspolitik teils aus der Entstehungs- 
geschichto des Yerbandes und den unvermeidlichen in- 
dustriellen Interessenkonflikten, teils aus den durch dic 
deutsche Niederlage und den Umsturz herbeigefiihrten 
Umstiinden entgegenstellten. E r legte zunachst dar, wie 
sieli die Leitung des Reichsverbaiules zu den Fragen 
gostellt habe, die d e r  F r i e d e n s v o r t r a g fiir die 
Industrie mit sich bringe; insbesondere schilderte er die 
Tatigkeit der Geschaftsstelle fiir industrielle Abriisturig, 
die der Verbaud unter Fiihrung des Obersten K  o e t h 
eingerichtct hat. Er behandelte forner die Schwierig
keiten, die mit der Yergebung industrieller Anftragc 
zur Wiedergutmachung der in den zerstorten Gebieten 
angerichteten Schaden verbunden sind, und streiftc da
bei besonders die Aufgaben der Faelncrbiinde und dic 
Preispolitik der Regierung.

Dann kam er auf die schweren Nachteile zu 
sprechen, die der d e u t s c h e n  I n d u s t r i e  i m Z u - 
s a m m e n h a n g m i t  K r i e g u n d  R e v o I u t i o n 
durch den Sturz der deutschen Yaluta entstanden sind. 
Hier hat sieh der Reichsserband einerseits fur eino ge- 
sunde Preis stellung in der Ausfuhr, anderseits gegen dic 
cinseitige A nnullierung deutscher Lieferungsvertriigc aus- 
gesprochen.

Im  An-ehluft hic ran wurde der Yersuch der Re
gierung, durch eine energische S t o u e r p o 1 i t i k den 
Bankerott des Rcichs aufzuhalten, zwar an sich ge- 
billigt, aber die Wahl des Weges scharf angegriffen und 
dargelegt, wie der Rciehsverband an allen Steuer- 
gesetzen durch positivo Kritik mitzuarbeiten versucht 
habe. Nach einem kurzeń Hinweis. auf die Handels- 
und Verkchrspolitik, die das Reich nach Auffassung 
des Reiehsverbandes innerhalb des Rahmens der Bcstim-

inungon des Friedensycrtrages treiben miifStc, ging der 
Redner zu einer Betraehtung der S o z i a l i s i e r u n g  
u n d  S o z i a l g e s e . t z g c b u n g  iiber, bei der dem 
Reichsverband ■ die Aufgnbc zufiele, einerseits die vollige 
Aussehaltung, ande.selti dio unsachgemalse Beschrankung 
des Unternclimers zu bekompfon.

Nach einer kurzeń Darstellung des Streits um das 
B e t r i e b s r a t e g e s e t z  entwickelte der Redner die 
Ziole, die der Rcichsrorband gegeniiber der. Durchfuh
rung des Artikels 165 der Rcichsverfassung und dem 
Versuche eine i organisehen Aufbaues der Vortrctungcn 
deutscher Wirtschaft eingenommen hat. Seine Ausfiih- 
rungon mufSten den Vortrag ersetzen, don urspriiiiglieh 
Direktor Hans K  r a e m e r iiber den R e  i c h s w i r t - 
s e h a f t s r a t  hatten sollte, der aber infolge 
schwerer Erkrunkuug absagen muOte. Die Schildorung 
dos Yerhaltnisses des Rcichsverbandes zur Zcntral- 
Arbeitsgemein.schaft fiihrte den Redner zu einem kurzeń 
Berieht iiber dio Schritte, die das Prusidium des Reiclis- 
verbandcs wiihrend dor Zeit des Kapp-Putsche3 und des 
nnschlieIJenden Generalstreiks getan hat, um das Yer- 
hiiltnis zwischen Arboitgebern und Arbeitnehmern nicht 
dijreh diese ebenso lciehtfertige wie verhangnisvolle Be- 
wegung zerstoren zu lassen.

Im Hinblick auf den schwierigen Aufbau des Reiehs- 
verbandes und die Fiille dor ihm gestellton Aufgaben 
forderte der Redner nachdriicklich einen stiirkeren Z u - 
sa m m en  se h l u l i d o r d e u t s  eh en I n d u s t r i e ,  
ein kriiftiges Mitarbeiten der Unternehmer selbst an 
der Fiihrung der Gesehiifte und eine hinreichende Aus- 
stattung der Geschaftsstcllc mit Beamten. Raumen und 
Gcldmitteln. Er vcrwies namentlich nuf die Notwendig- 
koit der Fiihlungnahme mit den Wirtsehaftsvertrctungen 
der Lander, dic fiir den Warenaustauseh mit Deufech- 
land wiehtig sind, und in denen die deutsche Industrie, 
durch selbstiindigo Zweigstellen vertrctcn und mit den 
dortigen industricllen Organisationen in eine Interessen- 
genieinsehaft gebracht werden miis.se. Fiir alle diese 
Aufgaben erklarłc der Redner einen Wicderaufbau des 
deutschen \ u s 1 a n d s k r e d i t s fiir eine Grundbedin- 
gung. Er schilderte die Yerschiedenen Pliine, dic in
1 et z ter Zeit nach dieser Richtung lun ausgearbeitet wor
den sind. insbesondere den Plan einer allgemeinen Iv r e - 
d i t g e n o s s e n s c h a f t ,  den das Prasidinlmitglied 
des Reichsierbandes, Dr. Hans J o r d a n ,  Mallinek- 
rodt, im Auftrage des Priisidiums ausgearbeitet hat. 
Der Plan, der durch die Presse bekannt geworden ist, 
solle zuniiehst zum. eigenen Nutzen der Industrie, niim- 
lieh der Finanzierung ihrer Rolistoffeinfuhr und der fiir 
fiir ihre Arbeiter und Angestellten erforderliehen Le- 
bensmitteleinfuhr dicnen, gleichzeitig aber auch sich den 
Bcdiirfnissen der Landwirtsdiaft und des Handels bereit- 
stellen. Der Redner hielt es nicht fiir empfehlenswert, 
dariiber hinaus Aufgaben lu:cn zu wollen, fiir dic einst- 
wcilen die Ausfuhrfahigkeit der deutsehen Industrie noch 
nicht dio notigen Werte, zur Finanzierung schaffen 
konne. Ais Yoraussetzung fiir die Wicdcrgesundung 
Deutschlands bezeiehnetc der Redner, dali die Rcichs- 
regierung alles tue, um die Sicherheit und den Nutzen 
der deutschen Erzeugung zu gcwahrleisien, namentlich 
gegeniiber Umstnrzbestrebungen von rechts oder links. 
nrid alles untorlasse,Was den Kredit Dcutscldands weiter 
schadigo, insbesondere das Wirtschaften mit der Notcn-
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presse, die wirtschaftliche Yerwendung teuer gekauftor 
Einfuhrwaren und die Uebersteigerung des liehorden- 
organismus. Yoraussetzung sei aber auch, dali unsere 
ehomaligcu Feindo aufhorcn, Deutschland mit Mifitrauen 
und Gewalttiitigkeiten zu verfolgcn und eine Politik zu 
treiben, die auf dic Zertriimmerung dos Beiclis und 
seines ganzen Wirtschaftslebens gerichtet sei.

Den zweiten Ilauptrortrag, der die 

R e g e l u n g  d e r  E i n -  u n d  A u s f u h r  

bchandelte, erstattete Och. Kommerzienrat D c u t s c h ,  
Generaldirektor der Allgemeinen Elektrizitats-Gesell- 
seliaft Berlin. Dor Yortragendc hat Anfnng No- 
veinber yorigen Jahres offentlich seine Stimme 
erhoben, um vor den yernichtenden Folgen de? 
Ausverkaufs der deutschen Wirtsehaft zu warnen. Leider 
war es schon zu spiit. Das Unheil nahin seinen Latif 

'  und hat dem deutschen Wirtschaftsleben unabsehbaren, 
in manch* Hinsicht unheilbąrcn Schaden zugefiigt. 
Deutseiiland ist bereits an der Grenze der Weltmarkt- 
preise angelangt. Die Mogliebkeit, von der sehr erheb- 
lichen Ausfuhr im Dezember bis Februar fiir dic.Reichs- 
finanzen Yorteile zu ziehen, ist yerpafit. Die industriel- 
len Selbstyerwaltungskorper, die Geheimrat Deutsch emp- 
fohlen hat, werden nur dann zwockmafiig arbeiten 
konnen, wenu der bchordlidię EjnfluB sich auf die Wahr- 
nehmung der Belange der Allgemeinheit beschriinkt. Die 
Hoffnungsscligkeit, zu der das Stcigcn des Markwertcs 
um 100 o/o yielfacli Anlafi gegeben hat, crscheint 
vom StandpunktMer Ausfuhrnotwendigkciten wenig am 
Platze. Dem imgiinstigen Stande der Valuta verdanken 
wir, daC wir in gro (łom Umfange und mit gutem Ge- 
wirin ausfiihrcn konnten. Unser Wirtsehaftslebcn kann 
nur gesunden, wenn alle Beteiligten Opfer bringen: 
die Unternehmer durch Abbau der Inlandprci.se; die 
Arbeitnelimer durch Erhohung der Arbeitszeit und der 
Arbeitsleistung. Erhohung der Lohne muli kiinftig zur 
Yoraussetzung haben, dafi vei1nelirte Arbeit geleistet wird.

An die Vortrage schlofi sich eine lebhafte Aus- 
sprache, in der zunachst Dr. H. J o r d a n -  Mallinokrodt 
in groBen Ziigen eine Darstellung der Grundgedankcn, 
der Mittel und der Formen der Beschaffung von Aus- 
landskredit gab. Niclit w ic  die Aufgabe .gelost wird. 
sondern d a fi sie gelost wi id, ist das Entschcidende, 
wenn ein Chaos yerinieden werden soli. Da audi Land- 
wirtschaft und Handel dem Piane geneigt sind und das 
Bankwesen nicht ausgeschaltet werden l., werde sich 
gewifi ein gangbarer Weg finden lassen.

Nach weiteren Ausfiihrungen von L a n g . p l  o t t ,  
Dresden, und Gebeiinrat T e r  M e e r ,  Uerdingen, 
nahm Unterstaatssekretiir I l i  r s c h  yom Reidis- 

wirtscliaftsministerium das Wort, um zunachst zu er- 
klaren, dafi die Reichsregierung, soweit es ihr moglich, 
die Selbśtliilfe der Erwerbsstande unterstiit on werde, 
moglicherweise durch Ueberlcitung des Dcvi • nyorkehrs 
auf die etwa zu sdiaffenden Selbstliilfe-Instituto. Dank 
deru Verstandnis der rheiniseben Industriekreise sei es 

gelungen, den illoyalen Handel durch das „Loch im 
Westen" weaentlidi einzuschranken. In  den nachsten 
Tagen werde der „Auffanggiirtel" bis zur Rheingronze 
vorgeschoben werden. Die Ausfiihrungen des Rcdnors 
begegneten niehrfach entschiedenem Widerspruch, ins
besondere, ais er don Generalstrcik zu rechtfertigon 
snchte und es ais ein starkes Entgegenkommen der Roicha- 
regierung bezeidmetc, dafi ais Mitglieder der Sozialisie- 
rungskommission nnnmehr auch Unternehmer zugezogen 
werden sollen. Langere Ausfiihrungen widmete der Red- 
ner der Arbeitspflicht des Kapitals, dem Grundsatz dor 
Zusammenarbeit m it der Arbeiterschaft, dem Institut 
fiir Kapitalbeschaffung und dcm Wesen und den Auf- 
gaben des Reichswirtschaftsrates.

Generaldirektor B e c k e r  (-Maschinenfabrik Hum 

boldt, Kóln-Kalk) wandte sich gegen dio Ausfiihrungen von, 
Geheimrat D e u t s c h ,  indem er erklarte, dafi die Unter
nehmer sich nur schwcren Herzens hatten entsebliefien

kónnen, ihre Lieferungen in fremden Werten zu er- 
ledigen. Was die Selbstverwaltungskórper anbetreffo. 
so seien sio nur ein Organ der Regierung, nach dereń 
Anweisungen sie zu handcln hatten.

In  cincm Sdilufiwort trat schlieBlich Geheimrat 
S i m o  n s vor allem der grundfalsclicn Bcwcrtung der 
Unternęhmerscbaft entgegen, von der die Aoufierung des 
Unterstaatssckretiirs Hirseh zeuge, dafi die Re- 
gierung m it der Berufung von Unternehmern in 
die Sozialisierungskominission ein „Entgegenkonunen“ 
be wiosen habe. Wenn o h n e  die Unternehmer 
alles in Grund und Boden vcrwirtscliaftct ist, 
wird man nach ihnen rufen. Aber dann wird es zu 
spat sein zur Rettung! An gutem Willcśn, ihre’ Pflicht in 
yollcm Umfange zu tun, worden es clie Unternehmer 
nicht fehlen lassen, aber der gute Wille mufi auf a l l e n  
Soiten yorhanden sein, (Lebhafte Zustimmung.)

Damit war die Aussprache beendet. Zur Frage des 
W i  e d e r a u f  b a u e s d e s  d e u t s c h e n  Aus-  
l a n d s k r e d i t s  wurde folgende E  n t s c h I i e fi u n g 
einstimmig angenommen:

„Die Mitgliederyersammlung des Reiehsverhandes 
der Deutsdien Industrie bat von dem Plan des Herm 
Dr. Jordan-Mallinckrodt zum Wiedcraufbau des deut
schen Auslandskredits mit lebbafteni Interesse Kenntnis 
genonuuen und spricht Herrn Jordan fiir die grofie dar
auf yerwendote Arbeit aufrichtigen Dank aus. Bei der 
■iiberragenden Wichtigkeit des Problems fiir die gesamte 
deutsche Wirtsehaft gibt dio Ycrsanimlung dem Ptiisidium 
des Reidisverbandes den Auftrag, alsbald den Jordansehen. 
Plan in Yerbindung mit den ubrigen zum sclben Zwecke 
gemachten Yorśchlagen einer kleinen Iiommission von 
Sachverstandigen zur eingehenden Prufung yorzulegen 
und sobaki ais moglich dazu Siellung zu nehmen.“

Nach Sehlufi der Aussprache tcilte der Yorsitzendo 
die Ernennung der eheiualigen Yorsitzonden des Central- 
yerbandes Deutsoher Industriellcr und des Bundes der 
Industriellen, Landrat a. D. R  o t g  c r und Geb. Kom- 
merzienrat Dr. o. h. F r i c d r i c h s, zu E  h r e n ni i t - 
g l i e d e r n  des Reidisyerbandes der deutschen Industrie 
mit. Es ist dies zum ersten Małe, dafi dic Ehrenmitglicd- 
schaft des Reicbsrcrbandos der deutschen Industrie rer- 
lichen wird.

Verband deutscher Elektrotechniker.
Der Yorstand des Ycrbandes bcschloB, die J a  h - 

r e s h a u p t v e r s a m m 1 u n g in den Tagen yom 23. 
bis 25. September 1920, und zwar ais ein Teil der in 
der Zeit vom 23. bis 29. September in I I  a n n o v e r 
stattfindenden „Elektrischen Woche'‘ abzuhalten,

Iron and Steel Institute.
Am S. und 9. Mai 1919 fand in den Raumen der 

Institution of Ciril Bnginecrs unter dcm Yorsitz von 
Eugdne Schneider dio 50. Jahresversanimlung statt1).

Der Geschaftsfiihrer yerlas den Bericht uber das 
Jahr 1918. 161 neue Mitglieder, unter diesen 5 weib- 
liche, kamen hinzu: der Abgang betrug 28. Die Gesamt- 
mitgliederzahl belief sich Ende 1918 auf 2098.

Die folgende Zusanmenstellung gibt eine Uebcrsicht 
iiber dic 'Einnahmen und Ausgaben yon 1914 bis 191N 
ohne Beriicksichtigung des Carnćgie Research Fund.

Kinnahmea Ausgatwn Einnahmen Aiwgabon

£  £ . X X
1911 . . . 3310 1J01 1917 , . . -»S7 WOi
1915 . .  . 4816 1276 1»18 . . .  S792 fil2Ś
1918 . . 4767 « 0 S

DieEinnahmen aus dem CamegieResearch Fund lieliefeu 
sich 1918 auf 1003 £ .  die Ausgaben auf 530 £,. Yier Arbei
ten wurden durch diese Stiftung mit ic 100 £  unterstiitzt:

J) Letzter Bericht St. u. E. 1918, ń. Sept., S. 830/2;
12. Sept., 8.865/6; 19.Sepi„ S.879/80 : 3.Okt.. S. 920/1 :
10. Okt.. S. 943/6; 17.0kt„ S. 967/8; 21.Oki., S.991'4;
7. Nov„ S. 1045/6; .14. Nov... S. 1066 8; 21. Nov.,
S. 1089. 91; 5. Deż., S. 1039/45,



484 Stalli unii Eisen. Jius l?€*ljiłrtiulit. 40. Jahrg. Nr. 14.

1. eine Untersuchung uber die Bintohlfine in Stahl, 
ihr Auftreten und ihre Feststellung (S. L. I i  o y t ) ;
2. oine Untersuchung Uber den basischen Uerdofenprozefi 
einschliefilieh chemischor Feststellungon. (J. N. K  i 1 b y ) ;
3. eine Untersuchung Uber Halbstahl und dessen Warme: 
behandlung (G. P  a t c h i n) ; 4. eine Untersuchung Uber 
den Einflud der Kaltbcarbcitung auf die elastisehen 
Eigenschaften do* Stahles (J. A. r a n  d e n  B r o o k).

Einige der gelegentlich der Hauptierfammlung im 
Jahro 19171) eingesetzten teehnisehen AusschUsse haben 
im vergangenon Jahro ZusarranenkUnfte gehabt. Ber 
.Vu89chu(ł Nr. 2 (Hochofen) hat bereits einen vor- 
laufigcn Boricht hernusgegoben5). Der AussćhuB Nr. 3 
(Stulił, seine mechanische Behandlung und Eisenlogiorun- 
gen) hat einen UnterausscliUlS fur Murtinofen gebildet; 
er hielt imBerichtsjahre zwei Yorsammlungcn ab. Eerner 
wurdon mehrero Bcriehte zur Verlesung vor‘ dom In- 

stitute ausgearbeitot.
Dor yoiuAusschufi Nr.5 (Motallographie,Chemie und 

Physik) oingesotzte Untorausschufi fur Standard-Stahlo 
hiolt im Borichtsjahre drei Versatnmlungen ab. Er hat 
eineOrganisation ausgearbeitot, dorzufolge dieStah.werke 
und doren Laboratorien, die UniycrsitKten und ahnlidie 
Instituto, dio Priyatlaboratorien und die Analytiker mit 
dcm National Physical Laboratory in der Aufstellung 
von Normalstiihlon zusammenarbeiten sollen. Die arate 
Arboit dos Aussehusses soli die Aufstellung von Normal- 
st&hlen fUr Schwefel, Phosphor und Kohlenstoff sein.

Der Priisiident Uborreichto Dr. Cav .  F r e d e r i e o  
G i o 1 o 11 i die Bossemer-DenkmUnzo fUr das Jahr 1919. 
Sio war ihm vom Vorstand auf Grund seiner Arboitcn 
Uber dio Zementation und dio Warmebehandlung von 
Stahl einstimmig zugesprochen wordon.

Der GeschaftsfUhrer machte dio Mitteilung, daB von 
der Blocksmiths Company eino g o l d e n e  D o n k -  
m U n z o  gestiftet worden sei, die jedos Jahr zusammen 
mit dem Meisterbriof der Bloeksmiths Company einem 
Studenten oder dom Yerfasser einer vor dem Iron and 
Stool Institute yorlesenon Arbeit Uborreicht werden soli.

Am Nachmittago des 8. Mai fand eino gemeinsame 
Yersammlung des Iron and Steel Institute mit der In- 
stitution of Eleećrical Engineers statt, in der oino aus- 
gedelinte Aussprache Uber die ubor die Eisen- und Stahl- 
iifen vorgelegtc Berichto erfolgte. Die Yersammlung 
wurdo vom Yorsitzenden der Institution of Electrical 
Engineors, I I  a r b o r d , geleitet, der einleitend auf die 
grofio Bedeutung dor E l e k t r o a t a h l o f e n  hinwios. 
Seiner Ansicht nach seien in den letzten Jahren haupt- 
siichlich Lichtbogeniifon errichtet warden, wahrend der In- 
duktionsofen woniger Beachtung gefunden liabe. Er weiat 
auf den Nachteil dieser Elektroofen hin, in der zeritoreu- 
don Einwirknng auf den Ofendeckel bestehend, und macht 
auf die Bedeutung der Aufgabe aufmerksam, einen 
Eloktrostahlofen ohne Elektroden zu bauen, dor in mc- 
tallurgischerllinsicht dcm Elektrodonofen nicht nachstehei 

Ueber den E l e k t r o  h o c h o f e n  hemerkte Harbord, 
dafi dieser nur fUr ganz besondere Yerhaltnisse Yerwen
dung finden konne, und zwar in der Hauptsache dort, wo 
billiger Stroni zur YcrfUgung stehe und wo es sich um 

dio Herstellung eines dem sohwedischen Holzkolileneisen 
gleichaj-tigen Eisens handle. Ein Nachteil des Elektro- 
hochofens sei seine geringo Leistungsfahigkeit. Harbord 
steht auf dem Standpunkt, dafi unter den heutigen Ver- 
hiiltnissen der Elektrohochofon ais Wettbewerber der ge- 
wohnlichen Kokshochofen nicht in Frago komme.

Uebor die vor der Versammlung des Iron and Steel 

Institute yerlesenun Arboiten wird im folgenden berichtet.

H. A iid re w  und G* W. G r e c n 3) legten einen 
Bfericht vor ubar

Herstellung und Formgebung von Schnelldrehstahl, :

der oine Veroffentlichung der Yersuchsanatalt der Firma 
Armstrong, Whitworth & Co„ Ltd., darstellt. Weder

l ) St. u. E. 1917, 11, Okt.. S. 930.
*) St. u. E. 1918, 5. Sept., S. 830; 10. Okt, S. 943/4.

3) The Iron Coal Trnde«Review 1919,9. Mai, S.588/90.

englische, noch frauzosiache Worke nohmen an diesem 
Verfahren AnstoB, nur unsere deutachenj Werke; und doch 
durfte die Zeit gekoinmen sein, daB sie von ihrem alten 
Vorurteil ablassen, um zu zeigen, daB aueh bei uns hier 

wissenschaftlichc Arboit geleistet wird.
Nicht jede Arbeit kann neue Gesichtspunktc ergebon, 

man wird sich aber auch gerne mit einem teilweise nega- 
tiven Befund begnugen, wie z. B. boi vorlicgender Unter
suchung, in welcher dor Herstcllungsgang von Schnoll- 
drehstahl vom GuB bis zum fertigen MciBel verfolgt wurde. 
InsbcBondero sollte - hierbei festgestellt werdon, wie oino 
feinere Vortoilung der im Schnelldrehstahl ausgeschic- 
denen Karbide zu erzielen sei.

Zur Herstellung des zu der Arbeit benotigten Vcr- 
suchsmateriala wurden vier 160-min-p]-Blocke mit einem 
Gewicht von etwa 180 kg benutzt. Das VergieBen dor 
Btocfce erfolgte von obon und zu gloicher Zeit aus einer 
Pfanne, in welche kurz yorher der Inhalt mehrerer ab- 
gestandener Tiegel gekippt worden war. Did Temperatur 

des Stahls in den Tiegdn betrug beim YergieBen 1420 °, 
d.e des Stahls in der Pfanne 1330 °. Dio GieBzeit belief 
sich auf 18 sok (0,6 ta/min). Nach'30 min wurden die Ko- 
killen abgestrippt, wobei eine AuBentemperatur der i.lóekc 
von etwa 050 0 festgestellt wurdo. Die iłloclce wurden dann 
in einem mit Gas geheizton Ofen 48 st lang bei einer bis , 

zu 800 0 reichenden Temperatur geglUht.
Zum Vorschmiedon wurdon die auBgogliihten Blockc 

zucrst in einem Gasofen langsam innerhalb 24 st au( 
820 0 vorgewiirmt und dann in einen m it Kohle gefeuerter. 
Ofen gebracht, wo sio in 4 st die Schmiedehitzo von etwa 
1170° annahmen. Boi dieser i l i t z e  wurden die m Iócko 

von 150 mm Q] auf 90 mm [J] innerhalb 4 f2 min unter 
einem 1 %-t Hammer yorgeschmiedet, wobei noch am 
EinguBjuue 10 %  abgehauen wurde.j. Die Schmiede-End- 
temporatur betrug etwa 1000 Die StueKe wurden 
dann goteilt; einige Absolinitte wurden von 90 mm [Jj 
auf 40 mm [J] unter einem 1-t-Hammer in zwei JH.tzen 
bei 1140 bis 1160 °, innerhalb 1%  b is '2 min ffir jedes 

Stuck , heruntergeschmiedet. Die Schmiede-Endtempo- 
ratur eines jeden fctucks betrug 1100 °. Mehrere gleiche 
Abschnitto wurdon hierauf nach einem Anv armen auf 
1100° in weniger ala 1 min und. in 18 Stichen von 
90 mm [J] auf 55 mm [J]'heruntergewalzt, wobei die End- 
temperatur der gewalzten Knuppel 1050° betrug. Die yor- 

geschmiedeten 40-mm-[J]- und die vorgewalzten 55-mm-IJ- 
KnUppel wurden dann entweder auf 32 mm lj) fertigge- 
schmiedet oder auf 32 mm [Jl fertiggewalzt. Das Anwiirmen 

eines kaltenEndesder40-mm-[t]-Knuppel auf die Schmiede- 
temperatur yon 1050 bis 1140° nahm 11 bis 15% min 
in Anspruch und das Ausschinieden eines jeden Endes. 
jo nach dessen Lange, etwa 1% bis 3 /2 min, wobei dic 
Temperatur entsprcohend auf 900 0 bis 790 0 fiel. Die 
Zahlon fur das Fertigschmieden der 55-mm-[J]-Knuppel 
auf 32 mm (£] waren folgende: Anfangstemperatur 1080 °, 
Endtemperatur 750 bia 830 °, Zeit des Anwarmens fur 
jedes Knuppelende 20 bis 22 min und Zeit des Schmiedens 
fur jedes Endo 2% bis 3 % min. Die entsprechenden Zahlen 

furdasHcrunterwalzenvon55mm [J] auf 32 mm [J] waren: 
Anfangstemperatur 990 bis 1050 °, Endtemperatur 830 bis 
895 0 bei 18 Stichen in einer Zeit von 1}4 bia 2% min.

Es lagen mithin drei Reihen von Versuchastaben yor:

1. a) yorgeschmiedet von 150 mm auf 90 mm [Jj,

b) weitergeschmicdet von 90 mm auf 44 mm t j ,
c) fertiggeschmicdet von 44 mm auf 32 mm (Jj;

I I . a) yorgeschmiedet wie bei I,

b) heruntorgewalzt yon 90 mm [J] auf 55 mm [{],
c) fertiggcschmiedet von 55 mm [J] auf 32 mm [p; 

I I I .  a) yorgeschmiedet wie bei I  und I I ,
b) heruntergowalzt wie bei I I , j
c) fertiggewalzt von 55 mm [j] auf 32 mm [|].

A on jeder Reihe wurden nach yorherigem Ausgluhen 
der Stiibe Sehneidmesser hergestellt, weleho auf einem 
Werkstoff mit 0,32 %  C, 0,114 %  Si, 0,5 %  Mn, 0,041 %  P,
0,023 %  S und 0,022 %  Ni bei einer Festigkeit von 
53 kg/mm2 yersucht wurden. Die Messer wurden zum 
Harten wie ublich langsam auf ,,Mittelrotglut“ gebracht,
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dann wurde die Sehneide in einer Gasmuffel auf 1290 bis 
1330° orhitzt und abgekuhlt. Aus der Arbeit ist nieht 
ersichtlicli, ob die Hartung in Oel oder im Luftstrom 
erfolgte. Auoh lilBt sieh aus der Bezeichnung dor Schnitt- 
versueho nicht ersehen, von welcher Stahlreihe dio eiuzcl- 
nen Messer herruhren.

Die Versuche wurden auf einor 40pferdigen Selineid- 
drehbank boi einem Vorscliub yon 1,5 mm und einer 
Schnittiefe von 4,5 mm ausgefuhrt. Das Ergebnis ist 
i n  folgendon wiedergegeben:

bel einer Schnitt- eine Schnlltdauer 
Mcaser gesohwlndlgkeit Yon in Hlnutgn 

m/min Toa

1 24 22
2 24 ■■ 21,5
3 24,0 15,

Aus dom englischen Auszug der Arboit kann nicht 
entnommen werden, ob die beiden Verfassor dio Schnell- 
loistungen ais una^liangig von der Art der Wartnform- 
gebung ansehen. Es muB ein erheblicher Mangel der vor- 

liegenden Voroffentlichung darin gosehen werden, daB die 
wichtigsten Versuoho so sparlich abgetan werdon, wahrend 
bei den unten noch anzugobenden Kugeldruckjiroben 
sogar die Anzahl der gemachten Drucko angefuhrt werdon.

Neben der im yorhergehenden auseinandergesetzten, 

cigentlichon Betriebsuntersuchung wurde der Herstel- 
lungsvorgang der MoiCel mittels Kugeldruckprobe und 
Schliffun ersuchung im Laboratorium verfolgt. Bei den 
yerschiedenen Verarboitungsstadien wurden folgende Ku- 
geldruckh&rten bestimmt:

1 ■
Behandlung 

(gejebmiedet bezw. gewalzt)
Brinellwert

Mlttel-

wert

Beob-
achtun-

gen

GuB g e g lu h t ................. 255— 262 259 16
von 150 mm auf 90 mm [f] 505—600 540 19
yon 90 mm auf 55 mm (J 555 -652 604 9
yon 90 mm auf 44 mm [p 502—652 610 15
yon 55 mm und 44 mm [p

auf 32 mm [J] oder
32 mm —  . . . . 600—652 615 18

Nach dem Ausgliihen der
S t a b e ...................... .... 231—269 249 12

| Naoh dem Harten der
i M eiBe l.......................... 652 — _

Gluhon dio Ausbildung des Karbids zu beeinflussen. 
Boi 1150 bis 1200 0 wahrend 0 bis 18 st ausgefuhrto Gluh- 
versucne.hatten jedooh keinen nennenswerten Erfolg, wenn, 
auch eino Aenderung in der Karbidausbildung festzu- 
stellen war. Eine liohere Temperatur wahiten sie nicht, 
da bei 1330 0 nach ihrer Auffassung, zufo go der Unter
suchungen von Yatseyitch1), dio teilweise JSchmclzung 
des Stahls cinsetzt, woboi dann beim Abkuhlen das Ge- 
sclimolzeno yon neuem in den Korngrcnzen des Stahls ■ 
zur Ausscheidung kommen muB. Mithin yerl.efen diose 
Versuche crgobnislos.

Zu einem grcifbaren Ergebnis in anderer Richtung 
kamen die beiden Verfasser jedoch noch im Verlauf ihrer 
Versuche. Denn boi der Aufnabme von Tempcratur- 
kurycn zeigto e! sieh, daB der Eekaleszenzpunkt bei dor 
Abkuhlung um so weniger ontfernt yon dcm Kaleszenz- 
punkt dor Erwarmungskurve zu liegen kommt, jo weniger 
hoch der Stahl beim Erwiirmen uber den ICaleszenzpunkt 
gebracht worden war. Dies Ergebnis ist an'sich nicht ncu. 
Jedoch grundeten die beiden Verfasser hierauf ein neuo i 
Gluh /enaliren fur Schnelldrehstahl. D *  alte Verfal.ren 
besteht darin, daB das Gliiligut auf 800 0 gebracht und 
3 bis 6 st auf Temperatur gehalten wird, worauf man die 
Abkuhlung in 30 oder mehr Stunden sieli yollziehen laBt. 

Diese Glulimethode, dio etwa drei Tage dauert, schlugen 
sie yor, durch folgende neuo zu ersetzen, welcho nur etwa 
0 bis 12 st in Arispruch nehmen soli.

Bei Ausfuhrung do< neuen Gluhverfahrens muB beim 
Erwiirmen die Temperatur bis uber 900 °, also uber den 
boi 8500 liegendon Kaleszonzpunkt, gesteigert werden. 
Beim Abkuhlen muB das Temperaturinteryall bis zum 
Rekalcszenzpunkt, mithin bis etwa 700 °, sehr langsam 

durchlaufen werden, yon dann ab kann dio Abkuhlungs- 
geschwindigkeit eino beliebig raschc sein, ohno daB die 
entstehende Harto nennenswert beeinfluBt wird. Die 
Erhitzungstcmperalur darf aber nicht uber 950 0 steigen. 

da von einer Temperaturhohe yon 950 0 ab dor Rekalcs- 
zenzpunkt yon 704 0 wieder auf 407 0 heruntergedruekt 
wird. Die folgende Zusammenstellung belegt dies deutlich:

Dio weiter ausgefuhrto mikroskopischo Untersuchung 
ergab, daB an den AuBęnrandern der yorher gegluhton 
Blocke stark * Karbidanhaufungen yorhanden waren, nach 
dom Innern der Błocko zu oin feineres Gefugo, aber ganz 
inl Innern uberwiegend d is ublicho grobkornigo Geiuge 
mit diekwandigen Karbidaussclieidungen, ohno daB diese 
jedoch ais Seigerungen ausbildet gewesen waren.

Eine weitgehendo Zertrummerung der Karbid- 
umhullungon konnte nach der Warmyerarboitung von 
150 mm [j] auf 90 mm [J] noch nicht festgestellt werden, 
erst dio 55 mm-[j]-Knuppel zoigten eine solcbo Wirkung. 
Die Verarbeitung yon 150 mm [{] auf 55 mm [J] muB 
mithin ais eino kritiseho angesehen werden, bo daB jedo 
geringere Abnahmo nicht ausreieht, um dio Karbidwande 
yollig zu zerbrechen und zu zerteilen. Die weitere Ver- 
arbeitung yon 55 mm [J] auf 32 mm schien eino Ver- 
anderung in der Anordnung des Karbids nicht mehr zu 
bewirken.

Eine Verschmiedung, wie sie oben angegeben wurde, 
kann stets boi Schneidmessern oder Bohrem eingehalten 
werden; bei groBeren Werkzeugen, wio Fraser, jedoch 

nicht immer. Da die feinere Verteilung des Karbids aber 
nicht nur fur dio Haltbarke.it der Werkzeuge, sondern 
auoh fur dio Gute der Hartung von crhobliehcr Bedeutung 
ist, da y.on der Verteilung des Karbids die Losungs- 
geschwindigkeit dessclbon bei der Abloschtcmperatur ab- 
hSngt und es nur yorteilhaft sein kann, dio Schneido 
moglichst kurz bei dieser Temperatur zu halten, indem bei 
2 y2 min Dauer schon eine Kornyergroberung yon 20 % , 
wie die Vorfasser fanden, einsetzt, so suchten sie auch durch

HtJohst-
tempe
ratur

945° 
940° 
935° 
900 0

870 0 
860 » 
800 »

Auf Tempera
tur gehalten 

st 

-  

>/2

y2
i

2
3

AbkUhlunes- 
zeit bis 740° 

st

i Vt 
i  Yi
i  Yz
1 % dann

W’asser

1

20 '

Luft . . . 
Ofen . . . 
sehr langsam 

abgekuhlt

in  Wasser 

im  Ofen

Brlnell-

hSrte

302

475-
269

255

253
243

248n

260
302

340
321
302

293
287

Neben dem Zeitgewinn hat "diefes neue Yerfaliren 
noch den anderen Vorteil, daB beim Durchlaufen der Ac- ' 
Umwandlung . das Gefiige der Blocke yerfeinert wird. 
lis ist oin eigentliches Gluhyerfahrer, wahrend d.is alte 
nur zum Anlassen dient.

Ais Hauptergebnis ihrer Arbeit fuhren die beiden 
Yerfassor an:

1. daB bei Schnelldrehstahl die Verschmiedung m in
destens 88 %  betragen muB, um eine Verteilung der 
Karbide zu erzielen,

2. daB bei Schnelldrehstahl ein Weichgluhen einfach 
dadurch erreicht wird, daB der Kaleszenzpunkt 
beim Gluhen nicht merklich uberschritten wird, und 
der Gluhung ein langsames Abkuhlen bia zum Rc- 

kaleszenzpunkt folgt.

l ) Y a tsoy itoh : Rovue do Mćtallurgio 1918, S. 83/4.
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Allgemcin geben sie an, daB Schnelldrebstahl bei 
moglichst tiefcr Temperatur in dickwandigen Kokillen 
zu yergieBcn sei, und daB dio Hartung von Schneid- 
messern bei 1310 bis 1320 °zu erfolgen hatte. E. M .

J. O. A rno ld  und F. Ib b o ts o n  legtcncinen Bericht 
■yor uber die ehemischo

Zusammensetzung der Schneilstahle im Zusammenhang 

mit Feingefuge und Schnittleistung.

Chemisob, metallographioeh und au£ ScUnittieistung 
wurden dio in Zahlentafel 1 angefuhrten Stahle yon 
den beiden Terfassern1) untersucht. Der Tiegeleinsatz zu 
diesen Stahlen betrug 16 kg. Gegossen wurden Blookchen 
von 50 mm die zu 28 X 16 mm-Staben ausge-

Zahlentafel 1. Z u s a m me n s e t z u n g  der  unter- 
s uoh t on  S tah le .

Tie-
gel-

stahl
Nr.

C

%

Śl

%

Mn

%

P

%

s

%

Cr

%

Wo

%

Mo

%

Va

%

1574 0,75 0,47 0,18 0,016 0,060 2,79 __ 5,79 1,29

1575 0,72 0.41 0,18 0,015 0,061 2,79 —  ■ 5,72 —

1576 0,76 0,60 0,19 0,015 0,059 2,82 12,12 2,06 1,28

1577 0,62 0.43 0,20 0,016 2,060 2,79 12,00 2,06 —

1578 0,55 0,34 0,20 0,017 0,058 2,62 15,93 — 1,16

1579 0,60 0,44 0,21 0,016 0,058 2,78 15,54 — —

Zahlentafel 2. E rg e b n is  der Ku e k s t a n d a n a l y s e n .

Stahl Formel der isolierten
Prozentuale Zusamraensct-zung 

A gefanden, B bereclmet Di(£e-

Nr. chemlschen Yerbindung C
%

Fe
%

Cr
%

Wo

%
Mo

%
Ya

%

renz 

±  ■

1574
9 EeaC + 4 0 , 0  + A 
3 ValC3 + 10Fe3.MOjC B

5,15
4,S6

40,54
40,40

10,92
10.53

— 36,24
36,46

7,13
7,75

1,66

1575
10 Fe,C + 3 Cr,C + A 
7 Fc3MO]C . ■ . . B

4,30
4,19

49,82
49,79

11,12

10,88
—- 34,73

35,15 __ 0,S0

1576
10 Eo,C -f 8 Cr4C +  . 
6 Va,C3 + 7 FejMójC "  
+ 23WoC+42FetWo a

3,15
3,14

30,06

29,98
6,63
6,60

47,49

47,43
8,01
7,99

4,67
4,85

0,38

1577
10 Fe,C + 6 Cr.C + , 
16 WoC + 5Ee3Mo3C „  
+ 27 FejWo . . .

2,78
2,68

33,31
33,42

7,45
7,52

47,72.
47,70

8,74
S,69 — 0,35

1578
2 Cr4C + 3 Va4C3 + A 
16 WoC + 30 Fe*Wo B

2,36
2,46

24,17
25,50

3,18
3,16

65,46
64,24

— 4,S2
4,65

0,S4

1579
3 Fe,C +  2 Cr4C + A 
8 \VoC + 12 Fe2Wo B

2,53
2,56

30,16
30,30

7,01
6,82

60,29
60,32 — —

0,23

schmiedet wurden. Die nachfolgende thermisohe Be- 
handlung bestand in einem langsamen 8 st dauernden 
Erhitzen auf 800 °, Beibehaltung dieser Temperatur 
wahrend einer Stundo und iiuBerst langsamem Abkiihlen 
wahrend 20 st. Von dem so erhaltenen Materiał -wurden 
Ruckstandanalysen ausgefuhrt, deren Ergebnis in Zahlen
tafel 2 wiedergegeben ist.

Samtliche fruher*) in den ternaren Chrom-, Wolfram- 
Vanadin- und Molybdan-Stahlen isolierten Karbide -wurden 
in den yorliegenden Schnelldrehstahlen -wieder angetroffen 
m it Ausnahme des Karbids Cr3C2 m it 13,4 %  C, da zu 
dessen Bildung, nach den Yorfassem, ein hoherer Kohlen
stoffgehalt notig ist, und die Affinitat des Kohlenstoffs 

zu den vier in Frage kommenden Zusatzmaterialien bei 
Chrom am geringston ist. Dieses Verhaltnis laBt sich etwa 
ausdrucken wie Va : Mo : Wo : Cr =  98,7 : 73,2: 68,3 :14,1.

Zur Eeingefugeuntersuehung gelangten einmal Proben 

der Schnelldrehst&hle in dem oben angegebencn Gluh- 
zustand, ein zwoites Mai 16 X 16 X  6 mm-Proben, welche 
bei 1300 0 rasch in kaltem Wasser abgeschreckt worden 
waren und sich mithin in einem anderen Hartungszustand 
befanden, wie die zu den Leistungsyersuchen angewandten 
Sohneidmesser. In  dem, dem Beriehterstatter zur Verfugung 
stehenden englischen Auszug der Arbeit waren Mikro- 
photographien nicht enthalten. . Aus der Beschreibung 

der Kleingefuge im gegluhten und im geharteten Zu- 
stande laBt sich so viel ersehen, daB Verschiedenheiten 
gegenuber den fruher yeroffentlichten Aufnahmen von 

Schnelldrehstahlen nicht be- 
stehen3).

Temperaturkurycn wer
den nur yon dem Stahl 1579 
m it 0,60 %  C, 2,78 %  Cr, 
15,54 %  Wo, 0 Mo und 0 Va 
gegeben. Die nach Osmond 
aufgetragene Erwarmungs- 
kurye, die hier Absorptions- 
kurve genannt wird, zeigt 
neben einer sehr starken Stó- 
rung bei 1067 0 eino Reihe 
geringerer Storungen, yon 
denen yon den Yerfassern 
nur die bei 812 und 887 0 
angefiihrt werden. Weitere 
kbine Spitzen zeigt die Er- 

warmungskurye bei etwa 920 
und bei 950°. Bei 812° sollen 

Eisen- und Chromkarbid in 
Losung gehen, wahrend dio 
anderen Storungen durch das 
uber ein groBeres Temperatur-

Zahlentafel 3. E r gebn i s  der  L e is tungsye rsuehe .

Stahl
C Cr Wo Mo Ya

Yerguchs-

daner

Hochst-
gesoliwin-
digkelt

kg Splinegcwioht 

bis zum Nouscblcifcn
IliirteTerfahren

Nr. FIschtran 
danu Luft% % % % % min sek m i. d. min 1 o 3 Mittel dann Luft

1574 0,75 2,79 — 5,79 1,29
14

13
50
13

■‘)10,32 

4) 9,9

8,37
8,01

8,55

8,59

9,76
7,06

8,89
7,88

Salzbad
Schmiedefeuer

—

1575 0,72 2,79 — 5,72 —
7
8

23

30
8,1
8,7

4,00
3,96

3,87
4,90

5>
4,68

3,94
4,51

— Salzbad
Schmiedefeuer

1576 0,76 2,82 12,12 2,06 1,28
14
10

1

58
M9.99

9,21
9,05
6,34

8,37
6,75

7,65
4,95

8,36
6,01

Salzbad
Scluniedefouer

—

1577 0,62 2,79 12,00 2,06 —
10
9

40
41

9,06
8,85

6*75
6,25

5,80
5,89

5,13
3,87

5,88
5,34 z Salzbad

Schmiedefeuer

1578 0,55 2,62 15,93 — 1,16
13
13

21

53
*) 9,93 
*)10,11

9,09
10,17

8,05
8,91

6,70
6,48

7,95
8,52

Salzbad

Schmiedefeuer
—

1579 0,60 2,78 15,54 — —
8
9

46
28

8,43
8,73

5,67
6,16

4,86

4,77
3,82
4,72

4,78
5,22 __

■Salzbad
Schmiedefeuer

Ir. Coal Trad. Rey. 1919, 9. Mai, S. 571/3. *) S t. u. E . 1913, 17. Ju li, Tafel 22.
2) St. u. E . 1911, 1. Jun i, S. 902; 1912, 16. Mai, *) Schneidnase wurde rotgluhend.

S. 834; 1914, 30. Juli, S. 1302; 1916. 20. April, S. 396. B) Schneide brach aus.
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intervall sich hinziehónde Inlosunggehen des Wolfram- 
karbida yeranlafit sein sollen.

Dio Abkuhlungskuryo zeigt eino einzigo, aber starko 
Storung bei 408 °, dio durch den Ausfall des Eisen- und 
Chromkarbids aus der festen Losung heryorgerufen sein 
soli, wahrend dio Ausfallung des WolframkarbidS erst 
durch langeres Gliillen bei 850 0 vor sich gehen soli.

Zu den Schneidvorsuchen wurden die Stahle bei 1100 0 
gesclimiedet, rob vorgesehliffen, gehartet und fertig ge- 
sehliffen.

Die Abmessungen der Schneidmesser1) waren folgende: 
Breite =  28 min, Hohe =  16 mm, Ansatzwinkel =  10 °,

. Hinterschleifwinkel =  7 °, wirklieher Schleifwinkel — 9 °, 
Seitenscldeifwinkel =  45 ^Rundung der Sclineidnase 
R  =  6,6 mm. Die Erhitzung zur Ilartung der Sehneide 
wurde einmal im Schmicdefeuer bis zur GelbweiBglut, 
welche m it dem Augo beurteilt wurde, ausgefiihrt, das 
andere Mai, nach leiclitem Vorwarmen im Sehmiedefeuer, 
in einem elektrisch geheizten BaCl2-Salzbad bei 1300 °. 
Diese Temperatur wurde mittels eines Thermoelementes 
und eines optischen Pyrometcrs gemessen. Das Ab- 
schrecken in beiden Fallen geschah bis zum Dunkelwerden 
des Stahls in Tran oder Wasser yon 60°, dann orkalte- 
ten dio Proben im Druckluftstrom. Ais Versuchskórper 
wurde ein 450 mm [j]-Błock aus saurem S.-M.-Stahl 
mit 0,98 %  C, 0,12 %  Si, 0,85 %  Mn, 0,045 %  P. 0,044 %  S 
und Spuren Aluminium angowandt, der, nac.idem derselbo 
auf 350 mm (J) ausgeschmiedet, an der Luft abgekulilt 
und auf 320 mm Durchmesscr abogedroht worden war. 

Ein Viertel war am oberen und unteren Ende abgefallen, 
so daB der Versuchsblock etwa 1000 kg wog.

Zu den Schneidoyersuchen wurde eine 40pferdige, 
mit Stufenmotor angotriebene Schnelldrehbank benutzt. 
Die Schnittiefe betrug 4 mm und der Vorschub 2,2 mm. 
Angewandt wurde eine Anfangsgesehwindigkeit von 
6 m je Minutę, welche dann nach jeder Minutę um 0,3 m

ł) T ay lo r- W a llichs : TJeber Dreharbeit und Wcrk- 

zeugstahle. Springer 1908, S. 64.

Zahlentafel 4. Le i s t u ng  der e i n z e l nen  S t a h l - 

sorten .

Stahl

Nr.

Lei-
stungs-

stellc

łlarke
Anzahl

der
Yer-
sache

Gewicht der 
abgcdrehten SpiŁnc 

in kg

1574 i Va-Mo 6 50,35
1578 2 Va-Wo 6 49,41
1576 3 Va-Wo-Mo 6 43,24
1577 4 Wo-Mo 6 32,40
1579 5 Wo 6 29,97
1575 6 Mo 5 (6) 21,15 (29,53)

gesteigert wurde, bis dio Sehneide des Messers unbrauehbar 
wurde. Dies trat bei einer Schnittgeschwindigkeit von etwa
9 m jo Minutę ein, wobei dic Sehneide des Messers rot- 
gluliend wurde. Zahlentafel 3 gibt uber die erhaltenen 
Leistungsyersuche Auakunft. Aus derselben ergibt sich 
dann noch eine Zusammenstellung, Zahlentafel 4, aus der 
die Leistungen der einzelnen Stahlsorten dcutlich erkenn- 
bar sind. Hiernach weisen die yanadinhaltigen Schnell
drehstahle im Mittel eino Leistung von 8 kg Spanon je 

Vcrsuch auf, die nichtyanadinhaltigen eine solche yon 
5 kg, das mittlere Leistungsverhaltnis der beiden Stahl

sorten ist mithin wio 8 : 5. Weiter yerhielten sich nach 
diesen Versuehen Molybdan und Wolfram in den er- 
schmolzenen Schnelldrehstahlcn wie 2,7 : 1.

Dio Schnittyersuche von Arnold & Ibbotson ergeben 
deutlich die TJeberlegenheit y a n a d in h a lt ig e r  Schnell
drehstahle gegenuber nichtyanadinhaltigen, und zwar be
tragt die durch Vanadin erzielte Leistungssteigerung 60%. 
Nach den beiden Verfossern haben dio yanadinhaltigen 
Schnelldrehstahle noch den Yorteil, daB. sic sich ohne 
Risse in Wasser harten lassen. Auch die Schleifempf ind- 
liehkeit nur Molybdan enthaltendor Schnelldrehstahle 
soli dureh Vanadinzusatz yollig aufgehoben werden.

E . M .

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen1)

29. Miirz 1920.

Ki. 21 h, Gr. 11, M 64 765. Elektrodenklemme fur 
elektrische Schmelzofon. Maschinonbau-Anstalt Hum
boldt, Coln-Kalk.

KI. 24 c, Gr. 8, K  65 722. Rotortcnofen mit Vor- 

warmung yon Gas und Luft in oinraumigon Erhitzern. 
Heinrich Koppcrs, Essen-Ruhr, Moltkestr. 29.

KI. 31 b, Gr. 1, A 32 143. Formpresso mit einem um 
oincn Stander drehbaren Widorlager fur den PreBkolbon 
und einem Kuppelglied zwischen Widerłagcr und Ma- 
schinongostell. Aktiebolagot Malcus Ilolmquisfc, Halm- 

stad, Schweden.
KI. 31 b, Gr. 2, K  66 623. Formmascliine m it durch 

Riegelin wagereehtor Lago fcststellbarer Wendeplatte und 
mit Abhebevorriehtung fiir den Formkasten. Hans Koch, 
Dietikon, Kant. Zurich, Schweiz.

KI. 40 a, Gr. 44, B 85 260. Verfahren zur Entfernung 
von Ueberzugen von Metallen o. dgl. Sipf.»Qlig. John Bill- 
willer, Karlsruhe i. B., Gorwigstr. 2.

KI. 49 b, Gr. 11, A 31 756. Stabeisenschere mit be- 
weghchem Auflageschlitton. Erich Achilles, Crefeld, Bis- 

marckstrafle 38.
KI. 49 b, Gr. 13, K  67 638. Ma3chino zum Abschnei- 

den yon Rohren. Carl Kratz, Dusseldorf, Rochusstr. 27.
KI. 49 f, Gr. 11, M 62 009. Lotmittol aus einer Mi

schung yon Chlorzink und einer organischen Saure oder

r) Die Anmeldungenlicgen yon dem angegebencn Tage 
an wahrend zweier Monate fur jedermann zur Einsicht- und 

Einsprucherhebung im Patentamte zu B e rlin  aus.

einem Satz einer organischen Saure. Matulot. Patent- 

Geaollschaft m. b. H., Bremcn.

1. April 1920.

KI. 12 e, Gr. 2, S 49 345. Elektrischo Gasreinigungs- 
anlage m it durchlassigen Elektroden. Siemons-Schuckort- 
worke, G. m. b. H., Siemensstadt b. Berlin.

KI. 18 c, Gr. 3, Sch 54 921. Verfahren zum Harten 
von Eisen. Paul Sehwinghammer und Karl Schwing- 
hammer jr., Mannheim-Neckarau, Friedrichstr. 47.

KI. 21 h, Gr. 11, B 89 285. Verfahren zur Erhohung 
der Haltbarkeit und Leitfśihigkeit dor Kohlonelektroden. 

Axel Bergstrom, Gnadenberg, Kr. Bunzlau.
KI. 24 e, fer. 1, F  43 480. Steuerung fiir dio Yentilo 

eines Wassergasorzeugors. Fa. Carl Franeke, Bremen.
KI. 40 c, Gr. 10, R  49 318. Eloktrolytisches Ent- 

zinnungsbad zur yolligen oder toilweisen Entzinnung von 
WeiBbleoh u. dgl. Paul Roekseh, Stralau.

KI. 49 h, Gr. 8, St 31 667. Vorfahren zum Betrieb 

yon Kettenmaschinen. Christian Stendle, Pforzheim, 
Maximilianstr. 20.

KI. 80 b, Gr. 20, S 51 568. Verfahren zur Herstellung 
eines Biustpffs aus Kohlenasche. Arno Sachse, Leopolds- 

hall b. StaBfurt.
KI. S0 e, Gr. 13, P 36 875. Brech- und Austrageyor- 

richtung fiir Schachtofon fiir Zemont, Magnesit, Ivalk

u. dgl. Fa. G. Polysius, Dessau.

6. April 1920.

KI. 7 c, Gr. 15, B 83 SG5.- Ziehpresse m it gernein- 
samem Antrieb des Ziehstempels und des Werkzeughalteis 
yon dor Kurbelwelle aus. E. W. BliB Company, Adanis & 

Pleymouth, New York, V. St. A.
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Kl. 18 a, Gr. 2, M 06 374. Verfahren zum Agglome- 
rieren, Rosten und Sintern. F iitz  Molier, Kalkborge, Maik.

Kl. 24 f, Gr. 15, F 44 872. Luftzufiihrungsrorrichtung 
an Wanderrostfeuerungen. Alexander FaBler, Stuttgart- 
Cannstatt, Moltkestr. 80, und Friedrich Gluck, Karlsruhe, 
Kriegsstr. 274.

KI. 49 f, Gr. 7, Z 11316. PreB- und Ziehwerkzcug. 
Konrad Ziegler, Niirnberg, Fichtestr. 23.

Kl. 49 i, Gr. 5, H  79 475. Vorfahron zum Plattioren 
von Gegenstanden mit Stahl. Heinrich Hanemann, Char- 
lottenburg, Boiiiner Str. 172.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
29. Marz 1920.

Kl. 1 b, Nr. 735 162. Elektromagnetisclie Sortier- 
maschine fur Metallspane. Albert Lehmann, Spandau, 
Hamburger Str. 11.

Kl. 7 a, Nr. 734 976. Fuhrungsrorriehtung fiir Walz- 
weike. Wilhelm ReuB, Zainen, Post Licbenzoll, O.-A. 
Neuenburg.

KI. 7 c. Nr. 735 604. Hulsenschneide- und Ziehvor- 
richtung. Josef Groeger, Bei lin, Chausseostr. 32.

Kl. 10 a, Nr. 735 032. KoksI3schvorrichtung. Karl 
Matthes, Buoi-Scholven.

Kl. 10 a, Nr. 735 035. Koksofentur mit auswechsel- 
barem Oberteil. Hermann Joseph Limberg, Essen, Olga- 
straBe 3.

Kl. 24 k, Nr. 735545. Formstein zum Aufbau von 
Rekuperatoren. Heim ich Hecker und Bender & Frambs, 
G. m. b. H., Hagon i. W.

Kl. 42 i. Nr. 735 138. TemperaturmeBvorriohtung fiir 
elekti ischo Oofon. Bi udoi Boye, Berlin.

Kl. 81 e. Nr. 735 309. Auf Gleisen yerschiebbare Vor- 
riehtung zum Entladen von Eisonbahnwagen u. dgl. 
Ammo, Gieseeke & Konogon, A.-G., Braunscbweig.

6. April 1920.
Kl. 7 c, Nr. 735 760. Rohrschneider. Otto Lembeck, 

Bremon, Goostomiindoi Str. 46.
Kl. 12 f, Nr. 736 223. GefaB, dessen Innenwandung 

m it einem galvanisohon Uoberzug yorsehen ist. 2ipl.«Qng. 
Ambrnsius Knwastch, Borgsdorf, Pust Biikenwetder.

Kl. 24 a, Nr. 736 337. Ventilatoranoi dnung fur Unter- 
windfeuerungen. Adler & Hontzen, Knswig i. S.

Kl. 24 e. Nr. 735 875. Goneratoidrehrost. Siegfried 
Barth, Dusseldorf, Wildenbruchstr. 27.

Kl. 24 f, Nr. 736 307. Rostbelag fur Unterschubfeue- 

rungou. Borlin - Anhaltiache Maschinenbau - Akt. - Ges., 
Bei lin.

Kl. 42 i, Nr. 736122. Vorrichtung zur Erkonnung der 
richtigen GieBtemperatur von Metallen, Legierungen u. dgl. 
Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., 
Frankfurt a. M.

Kl. 49 f, Nr. 735 813. Festhaltoyorrichtung fur Werk
stucke boi AutogenschweiBung mit yerstellbaren Sehrau- 
bonstiicken. Heinrich Futterer, Stuttgart, Neue Wein- 
steige 8.

Kl. 49 f, Nr. 736 274. Biegevorrichtung fiir Blech- 
rohren. Theodor Kuttruff, Freiburg i. B., Eschholzstr. 72.

Kl. 49 g, Nr. 735 844. Einheberorrichtung zu Rad- 
reifenpressen. Bergmuller & Co., Vaihingen a. d. F.

Kl. 80 c, Nr. 735 878. Selbsttatige Beschickungsyor- 
richtung fili Schachtofen. Maschinenbau-Anstalt Hum-

■ boldt, Coln-Kalk.

Deutsche Reichspatente.

KI. 12e, Nr. 314170, vom 30. Juli 1918. Radio- 
A pparate-G ese llschaft m. b. H, in  Berlin . Filłer 
zur Jlcinigung von Gasen.

Gegeniiber anderen in Rohrleitungen eingebauten 
F  ltern besteht das Neue darin, daB das e:gentliche F  lter 
ais selbstóndiger F  lterkorper ausgeb ldet ist, der sich 
zw schen zwei Rohrflanschen befindet. Er kann seśtlch 

aus dem Rohr herausgezogen werden, ohne daB eine 
Lagenanderung der Fianschen erforderlich ware.

Kl. 49 f, Nr. 3 3 259. vom 
2\ Marz 1918. Dr. W ilhe lm  
Reese in  H annovor und 
Er ns t  K o h le r  in  Hannoyer- 
Stocken. Aus einzelnen zusam- 
menschielbaren Eohrschussen be- 
slehendes /tauchabfuhrung-rchr 

fiir Schmiede/euer.
Zur Aufnahme der an sich 

bekannten Dichtungen a dienen 
die wagerechten Stege von den 
an den RohrschuBonden befestig- 
ten Ringen b von Z-formigem 
Querschnitt, die beim Zusam- 
menschieben der Rohrschiisse 
die Dichtungen gegen den unte- 
ren Rand des nachsten Rohr- 
schusses druoken.

Kl. 7 b, Nr. 298 411, vom 
9. Jun i 1915. Fried . K ru p p  
Akt.-Ges. G rusonw erk in  

M agdcburg-Buekau. Vorrich- 
tung an Pressen zur Herstellung 
von einseilig geschlossenen HoM- 
kórpem in  einem Arbeilshuhe.

An dem PreBquerbalken a 
sind der VorpreBstempcl b und 
der Ziehstempel o befestigt. Auf 
dem Holm d ist ein die VorpreB- 
matrize o und don Ziehring f tra- 
gender Tisch g angebracht D i i 
in o vorgepreBte Arbeitsstuck 
wird von unten uber den Zieh
ring f geschoben und dann der 
Ziehring f wieder in Arbeits- 
stellung gebracht. Gleichzeitig 
wird ein neues Arbeitsstuck in
o eingelegt. Bei jedem Arbeits- 
hube wird somit vorgepreBt und 
fertiggezogen, also jedesmal 
ein Arbeitsstuck fertiggestellt. 
ZweckmaBig ist der Abstand der 
ZiehvQrriehtung o von der Vor- 

preBvorrichtung b in Richtung 
des Arbeitshubes gleioh' dom 

Ziehhube, so daB das Vorpressen 
erst beginnt, wenn das Ziehen 
beendet ist.

n i. 21 h. Nr. 31‘*289, yom 12. ilarz 1916. Gesell- 
sehaft fiir  E le k tro s tah ła n lage n  m. b. H. in  S e- 

m ensstad t b. B e rlin  und  Wi l he l m Rodenhauser in 
V o lk iingen  a. Saar. Einrichtung zum Schutz von Ban- 
teilen eleklrischer Schmelzćfen, insbesondere zum Schulz der 
in  elektrische Induklionsó/en eingebauten Transformatoren.

____  Es ist bei clektrtoh n
Schmelzofen, besonders bei 
Indukt onsofen, bereitsvor- 

gesehlagen worden, don 
Transformatorkenl a und 
seine Primarwicklung b 
gegen zu starkę Erhitzun- 
gon usw.durch das Schmefz- 
gut e, durch Zylinder d 

und e und Kiihlluft zu sehutzen. Um diesen Schutz noch 
wirksamer zu machen, soli zw sehen dem Kiihlmantel e 
und don Zustellungswanden f ein fugenloser, feuerfestor 
Sehutzmantel g angeordnet und der Zwischenraum 
zwisehen f und g m it feuerfeśter lockerer Masse h aus- 
gefullfc werden. Um bestimmte Temperaturuberschrei- 
tungen selbsttat:g anzuzeigen. kann der Mantel g m t ge
eigneten verdampf- und entflammbaren Stoffen durch- 
trankt werden, desgleichen kann ais Signalgober auch 

die Schicht h benutzt werden.
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Statistisches.
Bayems Bergwerks- und ElsenhUttentetrleb lm Jahre 1918.

Nach den vom Oberbergamt Munchen  angestellten Ermttlungen uber d-e Erzeugung der bayer:schen Berg
werks-, Hutten- und Salnenbetr ebe im Jahre 19181) wurden gefordert bzw. erzeugt:

Betrie-
bene

Zahl
der

FiJrdorung 
bzw. Erzeugung Betrie- Zahl

der

FBrdernng 
bzw. Erzeugung

A.Tm Ar
lm Werte Ton 

JC
Werke belter

t

ImWorte Yon 

JC
■Werke beiter

t

; Steinkoblen . . . 6 3 83. 638 73! 18 106 20', FluBeihinu.FluB- /
■

31 541 780i Braunkohlen . . 25 5 28: 1 7 99 65: 28 431 55'. stahl werke . . 69< 148 82::

Eisenerze . . . . 54 1 071 436 961 6 318 251
a) Rohblóckeaus: *

i Esenliutten . . . 95 13 03£ 600 7 SC 199 644 51: Tl.omasbirnen 100 00'i 18 751 312

Davon: 
l.Hocbofenbetriebi 
(Koks- und Holz-

Mart nofen m t
c basseher Zu - 

stellung . . . 31 49l 7 022 027

kohlenroheisen) . 3 50£ 172 90( 22 906 32C b) StahlformguB 17 31fc 5 768 441
! darunter: .

G efiereiroheisen 63 57C 10 87 9 44 ( 1. Walz-,Schmiede -

Thomasrolieisen. ,109 301 12023 801 u. PreBwerke . 4 1649 233 517 57 021 193
Puddtlroheisen

a) Halbzeug (vor-ohne Spiegel-.

e is e n .................. 21 3 08t ge walzte,
'rX "M : . . Blocke, Knup-

| 2. Eisen- u. Stahl- 
gieCereien . . 82 10 15! 135 534 88 175 22<

pel, P la tnen 
usw.)z.Absatz

a) EisenguB: • bestimmt . . 58 69. 11 788 890
GesćhirrguB, -
OfenguB . . 
RobguB fiir

95i 466 10.'
b) Fertigerzcug-

Sanitatsge- 

genstande . 
RolirenguB.

15 
4 291

7 114 
2 429 67!

nisse: 
Eisenbahn- 
oberbauzeug 17 95( 5 398 750

Maschinen- Trager . . . 5 14t 1 575 854

guB . . . 63 03f 38 321 86: Stab- und

BauguB . . 1 25'. 590 34. sonst.Form-

62 35'. 16 353 96i)Anderer eisen . . .

Eisen- und Bandeisen . 22 98:. 7 681 901

So nderguB 21 577 11 438 51 Walzdraht . 18 814 5 415 986

b) TemperguB 2 751 5 119 65!
Felnbleche . 
Sch micdc-

10 181 3 885 719

c) StahlguB. .
d) Emaillieiter

od. auf an
dere Weise

38 631 26 436 65!
stueke . . 

And. Fertig- 
erzeugnisso

66 

8 012

47 962 

2 840 806

yerfeinerter c) Abfallerzeug-

GuB . . . 3 010 3 365 28: nisBe . . . 29 312 2 031 36.-

Die Kohlenffirderung Oesterrelchs lm  Jahre 1919.

Nach den vom Oosterreichischen Staatsamt fur Handel 
und Gewerbe, Industrie und Bauten horausgegebenen 
Nachweisungen u bor die Gewinnung von Mineralkohlen*) 
wurden in Oesterroich im Jahre 1919, verglichen mit 
dem Jahre 1913, an Stein- und Braunkohlen, getrennt nach 
den einzelnen Bezirken, nachstehendo Mengen gefordert:

Bezlrk

Steinkohle Brannkohl*

1913

t

1919

t
1913

t

1919 

• t

Niederosterreicli: 
St. Pólten . . S7 517 88 537 61 21£ 102 962

Oberosterreich: 
Weis . . . . 1 255 396 OOC 385 993

Steiermark: 
Leoben . . . 1 052 171 579 007
Graz . . . . — — 986 041 833 248

Karnten: 
K lagenfurt. . 127 42£ 39 449

Tirol-Vorarlberg: 
H a ll. . . . . “ — 30 75f 43 20(

|
87 517 89 792 1 659 62Ji l 983 859

Insgesamt botrug die Kohlenforderung Oosterreicha 
im Jahre 1919 2 073 6511 gegen 2 747 1401 im  Jahre 1913.

Rohelsenerzeugung der Verelnlgten Staaten.

Ueber die Leistungen der. Koks- und Anthraiithoch- 
ófen dor Vereinigten Staaten im Februar 1920, rerglichon 
mit dem vorhergehenden Monate, gibt folgende Zusammen-
stellung3) AufschluB:

1. Gosamtcrzeugung . . . .  
Darunter Ferromangan und

Spiegeleisen....................
Arboitstagliche Erzeugung.

2. Antoil der Stahlwoiksge-
sellschaften....................

Darunter Ferromangan und 
Spiegeleisen . . ' . . . .

3. Zahl der Hochofen . . . 
Davon im Feuer . . . .

Febr. 1»J0 
t

3 021 441

34 007 
104 188

Jan. 1920 

3 060 571*)

28 501 
98 727*)

2 261 890 2 304 031*)

432
303

432

285*)

L) buuuL-rabdruck aus der Zeitschrift dea Bayerischen 

Stal stischen I-andesamtes 1920, Heft 1 und 2. — Vgl. 
St. u E. 1919, 16. Okt., S. 1254.

*) Montanistische Rundschau 1C20. 16. Marz S. 130. 
*) The Iron Trade Revie\v 1920, 4. Marz, S. 690. — 

VgL St. u. E. 1920, 26. Febr., S. 311.
*) Berichtigte Zahlen.
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GroBbritanniens Hochofen Ende Dezember 19191).

Im Betriebe

Ilochofcn im Bczlrkc
Yorhanden 
am 31. Dez. 

1919

durchschnittlich daron glngen am 31. Dezember auf

Oktober—Dezember
31. Dez. Hlimatlt-

Rohelien

Puddel- und Basischea
Roheisen

Ferro-

1918®) 1919 1919 Oieflereł-
Koheisen

mangan
usw.

Schcrttland ...................... .... 102 .. 7S 59 */, 50 28 5 6 _

Durham und Northumberland . 42 25 24 24 12 3 5 4
C leveland ....................................... . 75. -472/3 42Ł/3 42 10 25 5 2

N ortliam ptonsh ire ..................... 21 l^ U 10»/» 11 — 7 4 —

l.incolnshire .............................. OO
lf r /3 17 17 - » o 15 —

D erb y sh ire .................................. 45 31 29 29 — 28 1 —

Nottingham und.  Łoióestershire 
Siid-Staffordshire u. Worcester-

8 5 5 5 — 5 — — .

shire ........................................... 32 16*/j 132/3 13 — 7 6 —

Nord-Staffordshire..................... 23 13 11 11 - 7 - 4 —

West-Cumbcrland . . . . . . 34 19 12‘/a 13 1 1 _ 1 1
L a n c a sh ire .................................. 37 17 I6 1/s 16 10 — 5 1
S u d - W a le s .................................. 30 15*/3 7 7 6 — 1 —

Sud.- und West-Yorkshire . . 23 12 10 10 — 4 6 _

S h ro p s h iro .............................. .... G 2 o o — 2 —
Nord-Wales . . . . 5 o 0 1 — _ 1 —

Gloucester, Sonierset, W ilts . . o - -  - — - — — -

Zusammen 507 3122/3 262 260 77 113 62
1

8

Am 31. Dezember 1919 waren in  GroBbritannien 
1S neue Hochofen im  Bau, davon funf in  Sud-Wales,

*) Nach The Iron and Coal Trades Rcvie\v 1920, 
27. Febr., S. 29G. — Die dort abgedruckte Zusammen- 
stellung fiihrt die sam tlie lien  britisehen Hochofenwerke 
namentlich auf. — Vgl. St. u. E. 1919, 3. April, S. 366.

je drei in Siid-Staffordshire und Łancashiro, zwei in 
Derbyshire und jo einer in Lincolnshire, Durham und 
Northumberland, Nortliamptonshire, Nottingham und 
Lciecstershire -sowie in Nord-Staffordshire.

a) Berichtigte Zahlcn.

Wirtschaftliche Rundschau.

Zur Lage des deutsehen Eisenmarktes im Monat M a r z  1920.

I. RITETNLAND UND WESTFALEN. — Dio Dago 
auf dem Eison- und Stahlmarkto in Rheinland und 
Westfalen war wahrend des verflossenen Monats be
li er r sch t von dem mit’ dem bewaffneten Aufruhr heroin- 

gebroehenen Ungliick, dessen Naehwirkungen sich noch 
lango geltend machen werden. Alle Hoffnungen, die zu 
Anfang Marz durch das Uebersehichtenabkommen mit 
don Bergarbeitcm erweekt waren, sind zunachst ver- 
nichtet. M it Sicherhcit ist eino weitere erhebliche 
Stcigerung der Selbstkosten zu erwarten, hervorgerufen 
durcli die Kohlonprijserhohung ab 1. April, die erheb- 
lichen Lohnstoigerungen und die Lasten, welche der 
Aufruhr den Werken aufcrlogt hat. Wio sich die Ver- 
hiłltnisso entwickeln werden, ist schwer zu sagen; alles 
hangt davon ab, ob wir in den niichsten Wochen und 
Monaten zu einer regelmafiigen Tatigkeit komraen wer
den, aber dio Ausachten dafiir sind yorliiufig ganzlich 
■ungeklart und uniibersohbar.

Naeh der ersten Marzrevolution kam der Betrieb 
der Zechen. am ehesten wieder in Gang. Die Werks- 
arbeiter kehrten erst spater zur Arbeit zuruck, doch 
mufiten die Werke ohnehin zunachst wieder Brennstoffe 
und Halbzeug erhalten und die Hochofen herrichten, 
um wieder erzeugen zu konnen. Inzwisehen sind Spat- 
eisenstein und zum Teil auch Minette knappor denn 
jo geworden, ebenso fehlt es nach wio vor ąn Kalkstein, 
Kalk und Dolomit. Besonders ungiinstig gestalteten sich 
im Berichtsmonat wiederum die V e r k e h r s v e r h a l t -  
nisse. Die Nebenschichten beeinflussen niimlich insofem 

den Eisenbahnyerkehr sehr nachteilig, ais an den Tagen, 
an denen die Nebenschichten yerfahren werden, der 
Wagenbedarf so groB ist, daB die Eisenbahn ihn nur 
auf Kosten des iibrigen Verkehrs anniihornd zu decken 
yermag. Diesór iibrige Verkehr muB sich sehr grofie 
Einschriinkungen ia  Form von Teildeckungon, die bis

zu einem Zebntel des Bedarfes herabgehen, sowie Sporr- 
tago gefallen lassen, zu denen noch eino ganze Menge 
von Streckensperren kommen. Infolgedessen blieben 
im Berichtsmonat grofie Massen yersandbereiter Er- 
zeugnisse auf den Werken zuruck. Nach den Re- 
volutionstagen trat eino kleinere Besserung ein, was 
zweifellos in dem allgemein verringerten Versand seine 
Ursacho hatte, aber der • Wagenmangel blieb groB. 
Neben den erwahnten Griinden ist dio ungeniigende 
Wagengestellung hauptsachlich auf Betriobsschwierig- 
keiten zuruekzufiihren. Einmal muBten Lokomotiyen 
an Polen-Litauen und die Tsehecho-Slowakei abge- 
geben werden. Dann aber konnten die den Belgiem 
laut Friedensvertrag zustehendon Frachten- und Kohlen- 
ziige von den belgisehen Bahnen nicht so schnell uber- 
nommen werden, wio sio ihnen zugefuhrt wurden, was 
zur Folgę hatte, dafi die Grenzbahnhofo uberfiillt und 
dio Wagen dem Verkehr entzogen wurden. Desgleichen 
bereiteten dio franzosisdicn Zollbehorden an den Gren- 
zen des Saargebiets immer neue Sdiwierigkeiten, die 
Stockungen im Verkehr nach sich zogen. Allein im 
Eisenbahndirektionsbezirk Koln warteten in der ersten 
Woche des Beriehtsmonats etwa 4000 Wagen auf Zoll- 
abfertigung. Im  einzelnen gestalteto sich die Wagen
gestellung folgendermaBon:

bestellt: Bestellt: fehlt:
1. bis 7. Marz 147 518 131 961 15 557
8. 1) 14. jj 45 063 44 603 465

15. 21. — — —
22. i) 28. » 90 968 90 669 ' 299
29. 31. u 24 586 24 586 —

Eine yerstarkte Bonutzung der Wasserwoge wurdo 
durch Kahnmangel yerhindert.

Dio Verkehrsnoto erwiesen sieli somit immer wieder 
ais ein Haupthindernis des Emporkommens. Ohno
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Zweifel hat dio Abgabe dor yielen Lokomotiyen und 
Wagen an dio vordem feindlichen Machte dor Leistungs- 
fiihigkeit der deutschen Eisenbahnen einen starken StoB 
vorsotzt, aber os mangolt auch in  Betrieb und Werk- 
statt sohr an goniigondor Aiisnutzung des noch vor- 
handenen Materials. Gleiehwie dio Borgleuto aus Not 
zu Pfliclitnebcnschichten yeranlafit worden sind, so 
miiBto auch die Eisenbahn schlounigst zu solchen MaB- 
nahmcn schrcitcn, donn sonst h ilft dio Mehrforderung 
von Kohlen und die Mehrerzeugung von Gutern nichts.

Am Endo dos Berichtsmonats hat das Reichswirt- 
schaftsministorium dio V o r o r d n u n g  i i b e r  d i o  
R e g e l u n g  d e r  E i s o n  w i r t s c h a f t  erlasscn, 
olme dio in erster Iteihe liiorvon botroffeno Eisen 
orzeugondó' Industrio nocłunals zu Wort kommen zu 
lassen. Dio Industrio wird sehen mussen, ob und 
wie lahgo sie untor diesor Zwangswirtschaft lebens- 
fuhig bleiben kann.

Innorhalb dos dcutschen Stahlbundos ist eino 
„ E i s o n b a h n b o d a r f s g e i n o i n s o h a f t “ gegriin- 
det worden, welche dio Deckung des Oberbaubcdarfes 
der deutschen Eisenbahnyerwaltungen cinschlieBlieh 
Klein- und StraBenbahnon siclierstellen soli. Ebenso 
liat śich zur Sielierstellung des Bedarfe3 dos rheinisch- 
westfiilischcn Kohlenborgbauos eine „L i e f o r g e - 
m o i ns oh a f t "  gcbildet, die Grubenschienen, Form- 
und Stabeisen sowio Grob-, Mittel- und Feinbleoh 
uinfaBt. Ob beido Gomoinschafton ihren Zweck gan 
erfullen konnen, hangt mittelbar letztlich von der 
Lcistungen dor Eisenbahnen ab.

Der Berlinor Umsturzveriudi vom 13. Marz 192 
bradito dio Kreiso der A r b e i t e r  u n d  A n g o  
s t o l l t o n i n  Erregung nnd entfachto nach dom Go 
neralstrcik im rheinisch-westfiilischen Industriobezir1 
den von langer Hand vorbereiteten Katnpf der Ar 
beiter gegen die Machtmittel der Regierung. Seit den
21. Marz befand sieli das Gebiet in den Iliinden 
der bowaffnoten revolutionaren Arbeitersehaft. Voll 
zugsiate, Aktionsausschiisso usw. iibornahnien die Ver 
waltungsgesdiiifto der Behorden und niaBten sieh gesetz 
liche und ungesetzlicho BofugnisSe an. Die Arbeita 
gemeinschaft faBte am 18. Marz einen BeschluB, i. 
dem sio dić gesamto Arbeitnehraerschaft von Rhoinlani 
und Westfalon zur Rulio und Besonnonheit mahnte um 
sieli zugleich cntschlossen zeigte, unabhiingig von der wei 
teren politischen Entwioklung an der bisherigen Gemein 
samkoitsarboit unbedingt festzuhalten. In  den meistei 
Orten wurde die Arbeit am 19. Miirz, in den iibrigen am
22, Marz wieder aufgenommen. Uoberall wurdo dio Bo 

zahlung der Streiktage von den Arbeitgebern gofordert 
an manchen Orten solltcn von ihnen auch die Kosten der 
Roten Armee und dor sogenannten Sidierhoitswehren 
ubernommen werden. Unter dem Druck der Verhaltnisso 
erklarton sieh die Unternehmer verschiodener Orte do 
Industriobezirks bercit, einen Teil des Lohnausfalles bi 
zur endgiiltigon Uebernahme dor Kosten durch das Reich 
vorzustrecken. Unter Umgehung der gesotzlichen Vor 
schriften bildeten sieh Betriebsrate, denen die Arbeitgeber 

ihre Anerkennung versagten.
Der R u h r k o h l o n b e r g b a u  ist dureh dio po

litischen Vorkommnisso in seinen Yerhaltnissen wieder 
ganzlich zuriickgoworfen worden. Wahrend sieh die 
Durchschnittsforderung der Zechen im Ruhrbezirk dank 
der Ueberschichten, die naeh den Essonor Yereinbarungen 
vorfahren wurden, gegen Endo Febrttar merklich erhoht 
hatte und dieso erhohte Forderung auch in der ersten 
Halfte des Monats Marz anhielt, sank sio seitdem auBer- 
ordentlieh, so dali das Forderergebnis hinter dem dos 
Monats Februar bedeutend zuriiekgcblicben ist. Wie sieh 
die nachste Entwioklung gestalten wird, liiCt sieh vor- 
laufig nicht abschiitzen.

Auf dem E r z  m a r k t ,  der im Februar oine Besse- 
rung erkennen lieO, hat sieh die Lago im Monat Miirz 
wieder auGerordentlieh yerschlechtert, was insbesondere 
aaf den Generalstreik und die sieh daran ansChlieBenden

Unruhen zuruckzufiihren ist, dio auf dio Forder- und 
Verkehrsverhaltmsse auCerst ungiinstig einwirkton. Doeh 
blieb auch dio stiindigo Steigerung samtlieher Lohne 
und Rohstoffe nicht ohne EinfluB.

Der Versand a n B i i l t e n e r E r z o n  sank im Be
richtsmonat infolge eines achttiigigen Streiks um mehrero 
tausend Tonnen gegeniiber dcm Vormonat; er betrug 
nur etwa 62 o/o des Solhersandcs. Dio Preise botrugen 
im Miirz 90 J i  jo t  und sind fiir April m it 110 J l  je t 
festgesetzt.

Im  S i o g o r l a n d  sowie i m L a h n  - u n d  D  i 11 - 
g o b i  o t ist in der Forderung gegeniiber den Vor- 
monaten ein Nachlassen festzustellen, was in der Haupt- 
sacho gloichfalls auf don mehrtiigigen Goneralstreik, dem 
sieh die dortigen Belegsehaften angesehlossen hatten, zu- 
riiekgeht. Dio Wagengestollung war yollig unzureieiieiid, 
cs wurden im ganzen nur otwa 30 bis 40 o/o dor ange- 
forderten Wagon zugewiesen. Infolgedosscn wurden von 
yerschiedenen Sciten Eingaben an die zustiindigen Eison- 
bahndirektionen, an das Ministeriuin der offontlielien 
Arbeiten und an das Eisenbahnzentralamt gemacht. 
Letzteres hat dio zum Ruhrkohlengebiet rollenden Leer- 
wagon fiir dio Boladung mit Gutern freigegeben, und es 
ist zu hoffen, daB hierdurch eine Besserung im Erzyer- 
sand aus dem Sieg-, Lahn- und Dillgebict erreicht wird. 
Infolge der Erhoaung der Kohlen- uiul Werksstoffprcise 
sind die Preise fiir Siegerliinder Eisenstein ebenfalls 
entsprechend erhoht worden, und zwar fiir Rohspat um
13.50 J6  auf 212,60 J l ,  fiir Rostspat um 20,10 Jb  auf
318.50 J t  je t. Ebenso ist oino Steigorung der Preiso 
fiir Roteisenstein beabsiclitigt, jodoch noch nicht zur 
Ausfuhrung gekommen, da die betreffenden Lohnver- 
handlungon noch nicht zum AbsehluB gelangt sind. Das 
gleiche gilt fiir Brauncisenstein, und zwar sowohl fiir 
den obcrhessischen wio don Lahn-Brauneisenstcin.

Dor M  i n o 11 o v o r S a ń  d aus Lothringen und 
Luxemburg hielt sieh im gleichen Ralimen wio im Vor- 
monat und blieb weit liintor den Wiinschen der Ver- 
braucher zuriick. Die Preisfrage fiir dio Lothringer 
Minette ist immer noch nicht geklart, es schweben 
augenblicklich Verhandlungen in Paris, von denen man 
ein endgiiltiges Ergebnis erhofft. In  der S c h w e d o n -  
o r z e i n f u h r  machte sieli dio durch don Friedens- 

yertrag bedingto Abgabe dor Schiffe an don Violver- 
band auBerordentEch bemerkbar. Soweit moglich, wurdo 
der yorhandene Fraditraum ausgenutzt, um noch mog- 
liehst erheblicho Mengen an Schwedenerzen heranzu- 
schaffen. Da in den Verhandlungen mit dem Yielverband 
ein Yerzicht dcsselben auf Auslicferung weitorer Schiffe 
nicht erreieht werden konnte, sind die Aussichten fiir die 
weitere Versorgung mit Schwedenerzen iiuGerst un- 
giinstig. Audi das Angebot in s p a n i s o h e n  E r z e n  
hatte unter der Frachtenknappheit zu loiden. Dio Ein- 
fuhr wurdo auBerordentlich durch den Strcik der Hafen- 
arbeiter in Rotterdam und Amsterdam, der vor einigen 
Wochen ausbrach und immer noch andauert, auBer
ordentlich ungiinstig booinfluBt. Dic Vorsorgung mit 
M a n g a n  e r z e n  zeigte ungefalir dasselbe Bild wic 
im Vormonat. Die Einfuhr an liochprozentigen Mangan- 
erzen litt gleichfalls unter dem Streik dor hollandischen 
Hafenarbeiter, iiberhaupt ist dio Lage in der Mangan- 
orzversorgung im allgemeinen noch sohr wenig geklart.

Der Preisriickgang auf dcm S c h r o t t m a r k t  hielt 
auch im Monat Miirz an. Dazu trug zunachst ein in- 
zwischen bekanntgewordencr Plan des Reichswirtschafts- 
ministeriums bei, cinc Hodistpreisverordnung fiir Sehrott 
zu erlasscn. Die Preise bewcgton sieh jetzt zwischen 
1400 und 1600 J t  fur Kernsehrott, doeh wurdon zum 
Teil auch 1700 bis 1800 J i  angelegt. Durch diesen 
Preisstand Ist der Zweck der durch das Reichswirt- 
sdiaftsministerium geplanten Ilochstpreisyerordnung er
reicht, und cs ware zu wiinschen, daB das Ministerium 
von dieser ZwangsmaBnahme Abstand nimmt, zumal da 
ja inzwischen die Yerordnung iiber den Eisenwirtschafts- 

buud orlassen ist.
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Der Versand von R o h e i s e n  erreichte trotz der 
Mitte Marz eingetretonen Unruhen ungefiihr dio Hohe 
des Yormonats, doch liat dio Vcrsorgung dor Rohciscn- 
verbraucher unter don Wirren naturlidi erlicblioh ge- 
litten. Da ferner dio Untorbrechung des Eisenbahn- 
verkehrs eino Stockung in dor Zufuhr der Rohstoffo ver- 
ursacht hat, welcho noch lange nachwirkcn ’ wird, ist 
fiir die naclisten Wochcn mit einem betrachtlichen Er- 
zougungsriickgang zu rechncn. Der Auslandsmarkt war 
und ist auf der ganzen Linie auBerordentlich fest,

Dio GeschSftslago in den E r z  e u g n i s s e n  d es  
S t a h l w e r k s y e r b a n d e s  weist gcgeniiber Februar 
keino wesentlichen Aendorungon auf. Dio Ablicferungen - 
in I I  a 1 b z e u g waren nach wie vor gering. In  Form- 
e i s o n hielten die Werke in der Annahmo neuer Auf- 
triigo weiter sehr zuriick und in E i s e n b a h n o b o r -  
b a u war dio Befricdigung des dringendsten Bedarfes 
ebenfalls aufierordentlich schwierig. GroBe Auftrage auf 
Oberbauzeug aus dem Auslande, dio zu guten Preisen 
hatten hereingeholt werden kiinnon, muBten mangels 
Lieferungsmoglidikeit abgelehnt werden. Der JIarzver- 
sand blieb infolgo dor politisehon Wirren wieder zuriick.

In  r o l l o n d o m  E i s e n b a h n z o u g  mach ten 
sich im ersten Drittel des Monats Anzeichen auf eino 
allmahliche Zunahmo der Erzeugung bemerkbar. Doch 
brachten die kurz darauf einsetzenden Wirren alle Iloff- 
nungen zum Scheitern, und Erzeugung und Ycrsand 
blieben nur gering. Die Folgen der eingetretoncn Be 
triebshemmungen sind yorlaufig nicht zu iibersehon 
Ueber die Anfragcn vom In- und Auslande laBt sieli 
m it Riicksicht auf dio Vcrkchrsschwierigkeiten ein um- 
fassendes Bild niciit gebon.

Die S t a b e i s o n o r z e u g u n g  ging dureh den 
Generalstreik und die politischen Unruhfin im Marz sehr 
zuriick. Soweit dio StraBen geniigend Rohstolfe zur 
Yorfiigung hatten, um uberhaupt walzen zu konnen, war 
das Ausbringcn doch sehr gering, da yielfach nur mit 
einfacher Schicht und unter haufigen Storungen ge- 
arbeitet werden konnte. In  der zweiten Halfte des Mo
nats war auch im Auslandsgeschaft infolge der inneren 
Unruhen ein erhoblicher Ruckgang bemerkbar, wozu noch 
dio durch den Streik der hollandischen Transportarbeitor 
entstandenen Schwierigkeiten kamen. Der Stahlwerksver 
band erhóhto m it Wirkung ab 1. Marz 1920 mit Riick- 
sicht auf die eingetrotene Kohlcnprciserhohung dio Preise 
im Inland um 65 J l ;  fiir das Ausland wurden folgende 
Preiso festgesetzt:

fiir H o l l a n d ..........................  . 240 fl. je t
„ D iinem ark ....................................  650 Kr. „ „
„ N orwegen....................................  480 „ „ „
„ Sdiweiz, Italien, Grieohenland

und B a łk a n ................................ 550 Fr. „ ,,
„ B e lg ien .........................................  1250 „ „ „
„ Frankreich ...............................  1275 „ „ „

Nach den yorliegenden Berichten aus dem Aus
lande verlangten belgische Werke 1100 bis 1150 Fr. und 
in GroBbritannien wurden fiir gewohnłiches Stabeisen 
etwa 25 £  und fiir Staboiscn in kleinen Abmessungen 
30 £  und mehr angelegt. Sowohl die belgischen Werke 
ais auch die franzosischen waren aber wenig leistungs 
fiihig, besonders in Belgien soli der Kohlen- und Koks- 
mangel geradezu lahmend gewirkt haben. In  England 
wird dio Knappheit in Eisen und Stahl immer groBer 
und dio Nachfrago in Stabeisen kann nach keiner Rich
tung befriedigt werden. Dio Erzeugung in^den Ver- 
einigten Staaten von Nordamcrika soli alles in don 
letzten Jahren Dageweseno iibersteigen, auch hier wachst 
die Eisen- und Stahlausfuhr von. Monat zu Monat. Da 
sich dio Amerikaner in den letzten Monaten sehr vom 
englischen Markt zuriickgezogcn haben, ist die Nachfrag 
nach deutschem Eisen in England sehr stark geworden 
E in anderer Grund hierfiir lag aber auch in dem Stei 
gen der englischen Wahrung; wahrend namlich da 
Pfund Sterling Anfang Februar m it 9 fl. bezahlt wurde

kosteto es Endo Marz 10 fl. bis 10,50 fl., was es den 
deutsehen Werken ermoglichte, erfolgreich fiir gewisse 
Abmessungen in Stabeisen in Wcttbewerb zu treten. 
Man erwartet in England allgemein, daB der gUnstige 
Stand des Pfundes zum Dollar auch den Amerikaner 
wieder auf den englischen Markt bringen wird. Dor 
franzosisehe Wcttbewerb ist wenig zu spuren. Dio nor- 
dischen Lander treten stark ais Kiiufor auf, was wohl 
hauptsachlich auf die Aussperrung. der schwodischen 
Metallarbeiter zuriickzufuhren ist.

Die Versorgung dos Jlarktes in G r o b b l e o h o n  
war dureli dio Ereignisso der letzten Wochen natur- 
gemiifi sdiwioriger, woil die Werke unter einem ge- 
waltigen Erzeugungsausfall zu leiden hatten. Die Nach
frage ist unyerandert sehr stark. Ein Ueborbliek iiboi 
dio weitero Gestaltung des Marktes kann orst gegobon 
werden, wenn dio Auswirkungen der Ereignisso zu iibor- 
sehen sind.

Auf dem F e i n b l e o h m a r k t  sind auBer dor" 
dureh die politisohen Unruhen hervorgcrufenon weiteren 
Erzeugungsminderung.nennonswerte Vorandorungen nicht 
zu yerzeichnen. Durch dio wochenlango Zuriickhaltung 
der Ausfuhrbewilligung fur Bleche durch don Reichs- 
kommissar und die kunftige Einsehrankung dor Ausfuhr 
auf 10 o/o der Gesamtorzeugung von seiten der Regierung 
ist dio Verkaufstiitigkoit yorliiufig nahozu unmoglich ge
macht.

Die Lage der s o h m i e d e i s o r n o  R o h r e n  
herstellenden.Werke ycrschlechterto sich gegenuber dem 
Vormonat nicht unbetrachtlich. Dio Folgen dor Kohlen- 
knappheit zeigtąn sieli in yerscharftem MaBe insbesondero 
auf dem Gebicto der Versorgung der das Stahlhalbzeug 
liefernden Stahlworko mit Roheisen. Auf die Erzeugung 
wirkte weiterhin liommend dor Ausbruch dor Unruhen 
im westlichen Industricgebiet. Dor dadurch hervorge- 
rufene weitere Erzeugungsausfall war fiir dio Rohren- 
werke um so schmcrzlieher, ais sie ohnehin nicht don 
an sio herantretenden Liefcrungsanspriichen nur irgend- 
wie gerecht zu werden yermocliten. Die Lioferzeiten 
yerschoben sich auf dieso Weise mehr und mehr. Die 
im letzten Bericht mitgeteilten Preiso fiir nahtlose Roh
ren haben auch heute noch Gultigkeit, nur ist dor 
Aufschlag fiir Iiohlenverteucrung fur allo Lieforungen 
ab 1. Marz von 150 auf 215 M  dio Tonno erhoht wórden.' 
Ferner muBten dio Preiso fiir yerziukte Rolire infolge 
weiterer erhoblicher Verteuerung der Verzinkungskostcn 
heraufgesetzt werden.

Die lebhafte Naclifrage nach G u C r o h r e n  hiolt 
sowohl aus dem Inland wio aus allen Teilen des Aus- 
landes und von Uebersee an. D i’  Erzeugung bliob da- 
gegen aus den bekannten Ursachen fortgesotzt beschriinkt 
und der Marzvorsand in Gufirohren wurde durch dio po
litischen Wirren sehr in Mitleidenschaft gezogen. Der 
Wettbewerb Belgicns, Frankrcichs und Englands trat 
auf dem Auslandsmarkte ijberall, wenn auch nicht in 
besonders fiililbarer Wciso, hervor.

Der Betrieb der G r a u g i e f i e r e i e n  litt im Marz 
auBerordentlich unter den politischen Unruhen und 
Streiks, so daB don andauernd yermehrten Lioferungs- 
anforderungen nur in geringem Umfangj entsprochen 

werden konnte; Dio Verkaufspreise folgten den erhohten 
Selbstkosten.

Ueber die Entwicklung der Yerhaltnisse auf dera 
D r a h t m a r k t o i m  vcrgangencn Monat laBt sich vor- 
laufig nur wenig sagen. Dio gesamte Drahtindustrie 
erlitt durdi die eingetretenen Ereignisso oinen schweren 
Riicksdilag, und dureh dio nunmehr schon iibor drei 
Wochen andauernde Stockung in der Lieferung der 
Werksstoffo wurde natiirlich auch dio Dralit vcrarbei- 
tendo Industrio aufs schwerste betroffen. Einzelhciton 
uber die Entwicklung der Verhaltnisso seit Anfang Marz 
zu bringen, muB dem naćhsten Beriohto yorbehalten 
bleiben.

Der Auftragseingang in S t a h l f o r m g u B  aus 
dem Inlande zeigte im lliirz eine Zunahmo, walirend
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/ Monat

Januar

Monat

Februar

Monat

MSrz

Kohlen und Koks: L d. t f. d. t f. d. t

F lam m fO rde r- J l J i
k o h le ................... 106,60—108,40 149,70-151,50 168,00-169,80

K o k a k o h ln  . . . lu8,10 - 109,90 152,50-154.30 171,20-173,00
H o o h o fe n k o k s  . 155,00 216,30 242,90

254,00-258,80G ie fle re ik o k s  . . 155,60-160,40 226,10-230,90

f rze:

R o h a p a t  . . . . 129,10 199,10 212,60
G e r iis te te r  Spat-

e ia e n s te in  . . 193,40 293,40 318,50
Mangan ar m er ober- 

hess. B rau n *
e ia e n s te in  . . 99,50 l l &6  | 144,75

Manean h a lt ig e r  
oberhess. B raun-
e iaen s te in :
1. Sorte . . . . 98,00 1-10,00 | 140,00
2. Sorte . . . . 60,00 85,00 85,00

N a8sauer H o t 
el aon a te in ,
60% Eisen ab Grube 140,00 203,00 203.00
30% Eisen ab Grube 61,00 73,95 73,95

B U lte n e r  Erze . . 70,00 80,00 90,00
B r ie y - M In e tte ,

37—38 % Eisen ab
Grube . . . . . • — -

Roheisen:

G ie fle re iro h e ise n  

Prelso i  Nr- • 

“b HUtte \ Śkinatit

914,50-1324,50 1666,00 1755,00 .
913,50-1323,50 1665, U0 1754,00

1171,50-1718,50 2215,50 2288,50
K u p fe ra rm e s

S ta h le ia e n  . . 1161,00-1708,00 2205,00 2278,00
B esaem erab  Hiltte 911,00-1277,00 1650,00 1719,00
S ie g e r liin d e r

Q u a lita ta -
P u d d e le is e n  ab
Siegen.................... 826,00—977,00 1324,00 1393,00

S ta h le ia e n , weiOes, 
mit nicht Uber 0,1 %
Phoaphor. abSiegen 826,00—977,00 1324,00 1393,00

Siegerlander Zusatz- 
e is e n :

• weifl . . . . . 1002,50 1369,50 1440,50
meliert . . .  . 1010,00 1377,00 1448,00
g r a u ................... 1017,50 ' 1384,50 1455,00

T h om aae iaen  mit #
mindestens 1,5 %
Mangan, abBrebach _ — —

Dasselbe.oHneMangan — , — —
S p ie g e le is e n , 10 

bis 12 % , ab Siegen 896,00-1047,00 1402,00 1474,00
L u z e m b u rg e r  

P u d d e le is e n  ab
Brebach . . . . — — ’

L u te m b u rg e r  
G 1 o ił e r e 1 e i a e n
Nr. I I I  ab Brebach — ~  ■

urgewalztes und ge-
walztes Eisen: 

R o h b lO ck e  . . . 1430,00 2255,00 • 2320,00
V orge  w a iz te

B l5 c ke  . . . . 1465,00 2290,00 2355,00
K nU ppe l . . . . 1500,00 2325,00 2390,00
P la t in e n  . . . . 1605,00 2330,00 2395,00
S ta b e is e n , Inłand,

ab Oberhausen. . 1745,00 2650,00 2715,00
B and e ia e n  . . . 1925,00 2900,00 2965,00
TrUger ab Dieden- 

holen:
fllr Korddeutsch- 

la n d ................... 1715,00 2620,00 2685,00
fUr SUddeutschland 1718,00 2623,00 2688,00

K esse l b le c h e , In- 
land, ab Esaen . . 2395,00 3745,00 3810,00

G r o b b le c h e , In-
land, ab Essen . . 2235)00 3435,00 3500,00

M it te lb le c h e , In-
land,* ab Werk . . 2520,00 3870,00 3935,00

F e in b le c h e , In-
land, ab Werk . . 2585,00-2610,00 3935—3960 4000-4025

F lu B e ise n  - W alz-  
d r a h t ,  Inłand, ab
W e r k ................... 2000,00 3150,00 3215,00

G ezogene r b lan-  
ke r H ande ls-
d r a h t .................... 2450,00 4000,00 4000,00

V e rz in k te r  n an-  
d e ls d r a h t .  . . 2950,00 4800,00 4800,00

S ch rauben-  und
N ie te n d ra h t 2700,00 4550,00 4550.00

D r a h t a t i f t e .  . . 28u0,00 4700,00 47.0,00

sich dio Bestellungen. aus dem Auslande auf etwa dor 
gleichen Hohe wio im Vormonat hiclten. Der V e r o i n 
d e u t s c h e r  S t a h l f o r ; n g i e l ł e r e i e n  erhohte 
angesichts der steigendcn Selbstkosten dio Preise fiir 
don Monat Marz um 15 ofo.

Die leiehto'Bessorung der Lago und Aussichten de3 
M a s c h i n e n b a u o s ,  dio in den Yormonaten allmiih-, 
lich bemerkbar wurde, erfuhr durch die Miirzunruhen 

• eino jiiho Unterbrechung. Wiihrend einerseits dio E r
zeugung durch den Genoralstreik und dio infolgo der 
Errogung unter der Arbeitcrachaft Tormindcrto Arbeits- 
lusfc stark beeintrachtigt wurde, haben anderseita die 
Lohnforderungen ein immer sturmiaeheres Zcitmafi einge- 
schlagon. Der duroh die uberaus hohen Rohstoffpreiso 
ohnoliin stark belasteto Maschinenbau sieht sich dadureh 
in seinen Bemuhungen, eino uferlose Steigerung " der 
Solbstkosten hintanzuhalten, vor neue Schwierigkeiten ge- 
stellt. Dio Lago ist augenblicklidi vollig ungeklart * und 
fur dio Entwieklung wird alles davon abhiingen, ob es 
gelingt, dio bolsehewiatischo Wollo zuriiekzudrangen und 
die Arboitnehmer arboitswillig zu erhalten. Uobor den 
Ernst der Lago kann auch dor hohe Auftragsbestand 
in fast allen Maschinenfabrikcn nicht hinwegtauschon; 
or biotet unter den obwaltenden Umstandcn noch keine 
Gewahr fiir eino gedeihliche Weiterontwicklung.

Das In- und Auslandsgeschaft in m i t t l e r e n  
u n d  g r o J S on  W e r k z o u g m n s o h i n e n ,  Ma- 
Behinen fiir H u t t c n w e r k o u n d  S c h i f f s w o r f -  
t o n und zur B l o c h b e a r b e i t u n g  war im Be- 
riehtsmonat nieht von Bedeutung und stand besonders 
unter dem EinfluB der politischen Yerhaltnisso und der 
dadurdi geschaffenen Schwierigkeiten. Der Umfang der 
Anfragen aus dem Aualando war gloichwohl reeht an- 
folinlich.

Dio im 1. Yierteljahr 1920 giiltigen P r e i s e  sind 
aus nobenstehendor Zahlentafel eraichtlidi.

I I .  M ITTELDEUTSCHLAND. — Der Monat Marz 
hatto sich im allgemeinen gut angelassen, dio Erzeugung 

wios ein weiteres Steigen auf. Die Arbeitorschaft be- 
' gann einzusehen, daB wir zu einer wirtschaftlichen Ge- 

sundung nur dann kommen konnen, wenn ea gelingt, 
durch angestrengtesto Arbeit dio Erzeugung auf allen 
Gebieten zu steigern. In  diese, gewiB zur Zuvorsieht 
fiir dio weitere Entwieklung AnlaB gebendo Stimmung 
fielen wio cin Rauhreif dio Berliner politischen Vor- 
giinge, dio m it einem Schlage das ganze Bild verander- 
ten. Die Arbeiterschaft Sachsens und Mitteldeutschlands 
nalim fast auf der ganzen Linie an dem Generalstreik 
teil und zwang an manehen Stollon auch diei Beamton- 
sdmft zur Einstellung der Arbeit. Dio Stroikdauer war 
allerding3 unt^rsdiiedlich. Wahrend in Platzen wie Dres- 
den schon naeh wenigen Tagen dio Arbeit wieder auf- 
genommon wurde, hielt sich der Streik im Leipziger 
Gebiet, in Halle und in der gesamten Niederlausitz 
langero Zeit, und dio Arbeiterschaft in dem letzteren 
Gebiet begann erst nach einer Wocho wieder zu arbeiten. 
Der durch den Streik hervorgerufeno Erzeugungsausfall 
ist ganz ungeheuerlich. Es wird Monate emsigster Ar
beit bediirfen, um das Versaumto wieder nachzuholen. 
Daa setzt vor allen Dingen voraus, daB eino Beruhigung 
innerhalb der Arbeitersdiaft Platz greift. Es hat aber 
den Anschein, ais wenn dio Wogen der politisdien Er- 
regung noch liingst n id it abgeebbt hatten, so daB auch 
unter Umstiinden mit einem Wicdcraufftammen des 

Streiks gercdinet werden muB. .
Dio K o h l o n f o r d o r u n g  wies sowohl inner

halb des initteldeutechen Braunkohlengebietes, wie auch 
bei den Steinkohlengruben Sachsens eine weiter steigendo 
Riditung auf, dio leidor gewaltsam durch den General
streik unterbroehen wurdo. Es wurden in den Gruben 
nur dio dringendsten Notstandsarbeiten verrichtet und 
auch dieso nioht einmal mehr dort, wo ea zu ernatlichen 
Kiimpfen zwisehen der radikalen Arbeiterschaft und den 
fiir die Wiederherstellung der Ordnung eingeaetzteu 
Bcichswehrtruppen kam . In  der Niederlausitz wurde die
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Arbeit am Montag, den 22. Marz, allgemein wieder auf- 
genommen. Im  Stcinkohlengebiot der Zwickauer Gegend 
hielt dor Streik teilweiso langer an. Der Forderausfall 
ist auBerordentlich groB. Zu Anfang des Beridits- 
monates liatto sieli ein starker Wagenmangel horaus- 
gcbildet, da sehr yielo Wagon nacli dom Westen ab- 
gegeben werden mufiten. Infolgedessen waren dio Braun- 
kohlenworke gozwungen,. Brikctts zu stapoln und Roh- 
braunkohle iiberhaupt niclit zu vcrladen. Es wurdo nun 
moglich gowesen sein, wahrend der Streiktago dieso Sta- 
pel abzufaliren, wenn nicht audi die Eisonbahner und 
alle Yerladearbeiter mitg03treikt hatten. So blieben dio 
Stapel liegen, und wenn os nicht gelingt, wiedor mehr 
Wagen fiir das mitteldeutsdio Braunkohlengebiet frei- 
zumaehen, ist ein dauerndes starkes Anwaclisen dor Vor- 
riito zu befiirchten. M it Wirkung ab 1. Miirz wurden 
dio Kohlenpreiso weiter erhoht, und zwar um 400 M  
fiir 10 t  fiir Brikotts und 200 J i  fiir llohbraunkohlo. 
Auch fiir Steinkohlen hatte das Siidisisclio Steinkohlen- 
Syndikat eino Erhohung yon; durchschnittlieh 200 J i  fiir
10 t  yorgenommen. Wie wir bereits hervorhobon, war 
dio Arbeiterschaft des Niedcrlausitzer Bezirks und auch 
Sachsens allmahlich zu einer gewissen Stetigkeit in ihren 
Arbeitsleistungen gokommen. Durch den Streik hat dieso 
Entwicklung einen starken Stoli erhalten. Es steht zwar 
zu hoffon, dalS die Arbeitsfreudigkoit und damit auch 
dio Forderleistungen allmahlich wieder ihren alten Stand 
vor dem Generalstroik erreichen werden, doch wird 
immerhin fur dio Uebergangszoit eine starkgeminderte 
Arbeitslust verbleibcn, dio das Fordorergebnis ungiinstig 
boeinflussen muB. Hinter den durch dio politisclicn Yor- 
gango liorvorgerufenen Eroignissen waren die noch schwe- 
benden Ycrhandlungen wegen einer Revision des bc- 
stehenden Tarifyertragcs fiir dio Braunkohlengruben der 
Niederlausitz zuriickgetreten. Dio Verhandlimgen liier- 
zu haben audi erst m it dem 31. Marz wieder eingesetzt.

l i  o h.- u n d  B o t r i e b s s t o f f e  waren nacli wio 
vor sclir knapp, die Preiso zogen weiter au. Die Sdiwie- 
rigkeiten der Besehaffung steigen noch fortgesetzt. M it 
Wirkung ab 1. Miirz hatte der Rolieison-Vcrband wiedor- 
um eine Erhohung der Preise fiir alle R  o h e i s c nsorten 
eintreten lassen. Ilierm it liii.te man sich letzten Endes 
wohl abgefunden, wenn es moglich gewesen ware, den 
Bedarf auch nur einigermaOen zu betricuigi.ri. Aber sehon 
dio Zuweisungen betrugeń nur einen Bruchteil des wirk- 
liehen Bodarfs, walirend dio Liefcrungen nicht einmal 
bis zu dieser Hohe crfolgtcn, so dafi, wie in den friiheren 
Monaten, erhebliche Riiekstiinde yerblieben siiid. Das 
bezieht sich vor allen Dingen auf die Liefcrungen der 
rheinisch-wostfalischen Werke. Von Obericlilesien kamen 
leider noch weit geringero Mengen herein. Das Gesamt- 
bild ist daher nacli wie vor sehr ungiinstig. F e r r o -  
‘m a n g a n  war in etwas groBerem Umfange zu erhalten, 
sowohl fiir sofortigo Lieferung, 'wio audi fiir spatero 
Versehiffung. Es handelt sich dabei im wesontliclicn um 
englischo Waro, die natiirlićh sehr teuer ist. E in Mangel 
war also nicht fiihlbar, zumal da sich die Werke un
mittelbar sehon fMiher in Ferromangan etwas reiclilichor 
eingedeckt haben sollen. Auch h o c h p r o z e n t i g e s  
F o r r o s i l i z i u m  wird laufend angeboten, und es hat 
den Ahschein, ais wenn dieso Waro gleichfalls in ge- 
nugeuden Mengen yorhanden sei und der Bedarf gedeckt 
werden kann. In  niedrigerprozentigem Fcrrosilizium ist 
dio Marktlage nicht so giinstig, aueh wird dio Lieferung 
yielfach von der Riicklieferung von Fertigeisen abliiingig 
gemacht, ein Yerfahren, das seit einiger Zeit auf dem 
Neueisenmarkt mit Bezug auf Sdirott zu einer stehenden 
Einrichtung geworden ist. Beim Bezug vou f  e u o r - 

f o s t e n  B a u s t o f f e n  fiir die Stahlwerko liat sieli 
dio Belieforung von Sintermagnosit immer noch nicht ge- 
bessert. Es wurden zwar von Oesterreich gruBcre Mengen 
verkauft, sio sind aber nieht greifbar, weil es an Be- 
fiirderungsmittoln fehlt. Das gleieho gilt hier audi fiir 
Magnesitsteino, Die ais Hauptiieforor fiir Magnesitsteine 
in Frago kommenden Ycitsdier Magnesitwerke sollen 
nach ncucren Meldungen ihron Betrieb wegen Kohlen-

mangcls vollkommen stillgelegt haben. Weleho Folgen 
daraus entstehen werden, ist noch nieht abzusehon. Dio 
Preiso fiir feuerfesto Materialien steigen dazu fortgesetzt 
und fur Sintermagnosit war im Monat Marz oine Preis- 
steigerung von rund 50 o/0 gegeniiber . dem Vormonat zu 
yorzoichnen. In  IC a 1 k waren die Anlieferungen bis 
zum Ausbrudi des Generalstroiks einigerinaBen bofriedi- 
gend. Dor Streik zwang aber dio Kalkwerke, eine grolie 
Zahl Oofen aufier Betrieb zu setzon. Ihre WiederinUe- 
triebnahmo ist erst innerhalb einiger Woehen moglich, 
so dali fiir dio niichsto Zeit m it oiner starken Ver- 
ringorung der Kalklieferungen geredinet worden muli. 
In i Marz wurdo fiir Kalk eino Erhohung der Preise 
um etwa 20 o/o yorgenommen. In  S c l i a m o t t e  ist dio 
Bolioferung etwas tegelmaCiger und giinstiger. Die Kon- 
yention hatte ihre Preiso gegeniiber dem Februar um 
rund 100 o/o erhoht. Fiir S e h m i o r m i t t o l  haben 
sidi ganz ungeheuerlidio Preissteigerungen herausgebil- 
dot; die Besserung des Markkurses hat hierauf keinen 
EinfiuB auszuiiben yormocht, weil die Knapplieit an Oelon 
sehr grofi ist. Dio Brennstoffnot ubt audi hier ihren 
Einfluii aus, und solango darin koino Besserung eintritt, 
ist auf eino bessere Belieforung der Eisenindustrie 
mit Schmicrmitteln nicht zu reehnen.

Der A l t e i s o n m a r k t  steht unter den Ein- 
wirkungen der Bildung eines Eiscnwirtsdiaftsbnndes. Dic 
dabei yorgesehene Einfiihruhg von Hochstpreisen fiir 
Altmaterial hat dem ungeheuren Steigen des Alteisens ein 
Zicl gesetzt, so dali gegon Ende des Monats eine starko 
Abschwiidiung in den Preisen zu yerzeiclmen war. Die 
Anlieferungen waren zeitweiso sehr gut, was darauf 
schlieCen liilit, dali das bisher zuruckgelialtene Materiał 
sdileunigst auf den Markt goworfen wurde aus Besorgnis 
vor des ZwangsmaBnahmen des Eisenwirtsehaftsbundes. 
Auliordem mogen sich sehr viele Mengen in geldlidi 
sehwaehea Ilanden befunden haben, die nicht in der 
Lago waren, das yorhiiltnismallig teure Alteisen langer 
zuriickzuhalton. Trotzdem halten die Werke an der Ge- 
pflogenheit fest, Neueisen nur gegen Riicklieferung von 
Schrott abzugeben.

In  den W a l z w e r k s e r z o u g n i s s e n  sind dic 
Verhiiltnisse im allgemeinen die gleiehen geblieben wie 
in den Yormonateh. Dic Herstellung ist naturgemiili 
durch den Generalstroik obenfalls stark bceinfluBt wor
den. Der Erzeugung.-ausfall ist audi hier sehr crlieb- 
lid i und wird sieh in rceht ompfindlicher Weise 
nodi auf lango Zeit hinaus bemerkbar machen. Die 
Preise sind ab 1. Miirz nur wenig orhoht worden, und 
zwar um dio Verteuerung, die durch das Heraufsetzen 
der Kohlenpreiso und der Frachten entstanden ist.

In  S t a b e i s e n  blieb die Erzeugung gering im 
Vergloicli zu den starken Anforderungen der Verbraueher. 
Wenn audi in den yorhergehenden Monaten die Hcr- 
stellung eine steigende Richtung aufwies und sich in der 
durch den Streik nicht beriihrton ersten Halfto des 
Monats auf der friiheren Hohe hielt, so konnto an eine 
einigerinaBen befriedigeudo Erfiillung der den Werken 
zugehenden Abrufe nicht entfornt gedadit werden. Hier
bei ist das Bcstreben anzuerkennen, den Bedarf der 
Bahnen und der Grubenbetriobe an Walzwerkserzeug- 
nissen nadi bestem Konnen zu bevorzugen, und zwar 
durdiweg auf Kosten der Ausfuhr. Immerhin war os 
aber n id it moglich, auf die Ausfuhr ganz zu yerzicliten, 
weil die Werke neben der fflogo alter Bezidningea ge- 
zwupgen sind, einen groBeren Teil ihrer Beziigo vom 
Roheisen-Verband mit Aus!andswechseln zu begleichcn. 
Der Eisenhandcl muBte naturgemaB unter all’. diesen 
Verhalthisśen mit leiden. 1

Fiir G r o b b 1 e ch o .gilt das gleiche, was fiir 
Stabeisen ausgefiihrt wurde. Bei dem Bedarf ati Bleehon 
war das Yerhaltnis zwischen Erzeugung und Anforderung 
eigentlich noch krasser. Dor Sehiffbau z. B. konnte 
nur wenig Materiał erhalten uud ahnlich lagen die Yer- 
hiiltnisso auch bei anderen Yorbrauchern. An eine Aen- 
derung ist hier kaum zu denken, solange es nicl.t gelingt, 

die Werke besser mit Kohle zu yorsorgen.
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Ebenso dringend waren dio Abrufe der Vcrbraucher 
und dc3 Handels in M i t t e l  - u n d  F o i n b l o e h e n .  
Dio Erzeugung blieb nach wio vor durchaus unzuroichend 
und die Not wurde durch den Generalstrcik noch woitor 

erhóht.
Dio Erzeugung der R  o h r o n w o r k e ist durch den 

Stillstand wahrend der Strciktagc nicht weniger beoin- 
triiditigt worden. Dic Gasrohr- wio Siederohrcrzeugung 
reichte bei weitem nicht aus, don groBen Bedarf zu 
befriedigen. Wenn auch durch dio stark eingeschrankte 
Bautiitigkcit dio Anforderung von Gasrohren zuriickgo- 
drangt wurde, so ist sio dennoch noch viel zu gro U im 
Vergleich zu der Erzeugung.

Dio K o n s t r u k t i o n s w e r k s t a t t e n  waren 
durchweg nur in dem AusmaB besohaftigt, wie cs ihnen 
gelang, Walzzeug zu erhalten. Demgcinafi blieb die 
Erzeugung hinter den Produktionsm6glichkeit.cn erheblich 
zuriick. Es gingen in erhohtom Ma Cc Anfragen des 
Auslandes ein, insbesondere sind es dio friiheren Balkan- 
staaten, dic sich bemtthon, dio deutschen Konstruktions- 
werkstiitten zur Mitwirkung bei der Wiederherstellung 
von Briicken und sonstigen Eiscnbanten heranzuziehen. 
Auch der Schiffbau suchto in yergroBertein Maflstabe die 
Mithilfo der im Innern des Landes liegenden Konstruk
tionswerkstatten zu gewinnen.

I I I .  NORDDEUTSCHLAND UND D IE  KOSTEN- 
WERICE. —  Wenn man bei Abfassung des lotzten Be- 
richtes angcsichts der etwas bessoron Brennstoffversor- 
gung und der steigenden Valuta im  er3ten Drittel des 
Monats Marz hoffen konnte, dafi eino langsamo Auf- 
bessorung im allgemeinen Wirtschaftsleben eintroten 

wiirde, so wurde diese Iloffnung durch die unerwartet 
cintretenden politischen Ercignisso und dio damit zu- 
sammenliiingenden wirtsehaftlich tief sehadlichen Eolgen 
zum Trugbild. Die etwa achttiigigo Unterbrechung des 
gesamten Verkehrs hat in Norddeutschland, das durdi 
dio veranderten obcrschleaschen Vcrhaltnisso in seinom 
B r e n n s t o f f  b o z u g  jetzt ausschlieBlich auf Wost- 
falen angewiesen ist, trotz allgemeinor Arbcitswilligkcit 
durch unfreiwilligc Bctricbseinśehrankungen aufier- 

gewohnliche Naehteilc liervorgerufen. Viele Unternch- 
men nlufiten nach Verbrauch der kleinen Vorrate wegen 
Rohstoff-, insbesondere Brennstoffmangel ihre Betriobo 
teilweise stillegen und Arbeiter entlassen, Auch hat nach 
Aufhebung dos Goneralstreiks der Eisenbahner infolgo 
der durch dio unvcrantwortlichen Bewcgungen in Rhein- 
land undWestfalen herrorgerufenenYerkehrsstockung dio 

Arbeit noch nicht wieder voll aufgcnommen werden 
konnen. Die lloehofenwcrke an der Kiiste haben, ob- 
gleich sio (mit Ausnahme von Stettin) vom General
strcik Terschont blieben, wegen Brennstoffmangel weitest- 
gehende Einschrankungen yornchmen mussen; ferner 
sind mehrero GieBereien wegon Koksmangel zum Er- 
liegon gekommen. Das Hochofenwerk Liibeck muBte 
wegen Mangel an Koks einen weiteren Ilochofon cin- 
stellen und eino griiGcro Anzahl Arbeiter entlassen.

Dio Yersorgung der Węrftcn, Maschinenfabriken 
und anderen Yerbraucher m it S t a b o i s o n  und a n - 
d e r e ń  W a l z o r z e u g n i s s e n  war ebenfalls unter- 
bunden, soweit nicht Schleichhandler noch Materiał yom 

Lager heranschafften.
Die E  r z abfuhr aus Skandinayicn geht, wenn auch 

groBere Schiffe neuerdings nicht mehr zur Yerfiigung 
stehen, in kleinen Eahrzeugen wio Segler und Leichtcr 
weiter vor sich. Es fehlt an der Kiiste lediglich an 
Brennstoffen, um den Betrieb in dem Umfange wie in 
den ersten Tagen des Marz aufrechtcrhalten zu konnen. 
Dio S oe  frachten hatten teilweise wohl dureh dio Yaluta- 
yorschiebung bereits eino kleine Besserung erfahren, sind 
aber, soweit Dampfer in  Erage kommen, wieder fester 
geworden. Dio F  1 u fi frachten sind nach wie yor ge- 
stiegen und haben oine Iloho erreicht, die dio Bahn- 
fraditen ganz wesentlich uborsteigen.

D IE  DEUTSCHEN EISENGIESSERKIEN LM 
I. V IE R T E U A H R  1920. —  Die allgemeine Markt
lage des ersten Yierteljahres 1920 ist unter den

gleichen Gesichtspunkten zu betrachten, wie dio 
de3 yorhergehenden1). Der Mangel an Rohstoffen 
und dio weitero Preissteigerung machten sich immer 
starker fuhlbar und erschwerton dio Ausfuhrung der 
immer noch zahlrcich eińgehenden Auftrage. Infolge 
geringer Zuweisung von Roheisen und Koks konnten 
dio Belegschafton nicht voll bcschiiftigt worden. Dio 
Gufiwaronpreise muBten infolge der allgemeinen Betricbs- 
kostensteigerung heraufgesetzt werden.

In  I I  a n d e 1 s g u fi w a r o n war im abgelaufenen 
Yierteljahr dic Nachfrage fortgesetzt sohr groB, so daB 
zum Teil fiir neue Auftriigo dio Ausfuhrung in diesem 
Jahre kaum mehr moglich ist. Es werden allgemein 
dio Preiso bozahlt, dio von den Gruppen dos Yereins 
Deutsdicr EisengieBcreien festgesetzt sind.

M a sch i ne  n g u fi. Aus N o r d w o s t d o u t s c l i -
1 a n d wird iiber einen andauernd groBen Bedarf an 
Maschinengufi beriehtot. Die Auftrage konnen kaum 
bewiiltigt werden. Die gefordorten Preise worden be- 
wiUigt. In  M i t t e l d e u t s c h l a n d  war dio Be- 
schiiftigung ebenfalls gut. Dureh das Edilen der Roli- 
stoffo konnen die Einrichtungen nicht voll ausgenutzt 
und dio Nadifrago nach MaschinenguB nicht befriedigt 
worden. S u d d e u t s o h l a n d  u n d  d i o P f a l z  be- 
riditen iiber eine sehr gute Beschiiftigung im abgelau
fenen Vierteljahr, besonders infolgo grofier Auslandsauf- 
triige. Die Durchfuhrung des Friedensyertrages hat fiir 
dio Giefiereien dos Saargebiotes oine sehr schwicrige 
Lago gosehaffen. Infolge dor bestehenden Unklarheiten 
in Zoll-, Ein- und Ausfuhrfragen iiber dio Saargrenzo 
stockte seit der ZollabschlicBung dieses Gebietes jede 
Eisen- und Kokslieferung aus Westfalcn. Die Werke 
inufiten, soweit sio nicht iiber Yrorrate verfiigton, das 
Eisen der Halberger Htitte zu teueren Preison erwerben 
und den minderwertigen Saarkoks yerwerten. Allerdings 
machte dio Abwalzung der hohon Rolistoffkosten und der 
gestiegenen Lohno auf die Kundschaft keino Schwiorig- 
keiten. Dio Forderung der Gegenlieferung yon Gufi- 

brudi gegen Rohgufi wurde in befriedigondem MaBe 
erfiillt.

Dio Nachfrago nach B a u g u fi war audi im ab
gelaufenen Vierteljahr infolgo dor noch immer geringen 
Bautiitigkcit nicht sdir groB.

R o h r e n g u B .  Ein w o s t l i c h e s  Werk schreibt, 
daB durch dio weiterhin gewaltig gestiegenen Preise 
fiir Roheisen, Gufibrueh, Koks, Kohlen und sonstige Roh- 
stoffe, ferner durch die stetigen Lohnerhohungcn aueh 
dio Rohrenpreise den gestirgenen Gcstehung3ko3ton ent- 
sprechend gesteigert werden muBten, wodurch das 
Rohrengeschaft wesentlich beeinflufit worden ist. In 
folgo der hohen Preiso fur Gufirohre wurdo nur das 
Allernotwcndigsto bestellt. Grofierer inliindischer Bedarf 
liegt z. B. nur von solchen Industric-Stiidten und -Ge- 
meinden yor, die einen starken Zuzug yon Arbeitskriiften 
aufzuweisen haben nnd daher zum Bauen gezwungen 
sind. Der ausliindischo Bedarjf hat ebenfalls wesentlich 
nadigelassen, da sich im Auslando der Wottbewerb der 
englischen, franzosischen und belgisclien GieBereien 
immer starker bomerkbar macht. Dureh dio ab 1. Marz 
d. J. eingetretene Yordoppelung der Eisenbahnfrachten 
wird noch eine besondere Ersohwerung des Geschafte3 
in Gufirohren ointreten, da dieso Rohrart in ihrer Wett- 
bewerbsfiihigkcit gegenuber don Rohren aus Stahl durch 
die hohen Frachten sehr beeinfluBt werden wird.

Dio Zufuhren an Brennstoffen und Rohstoffe.i waren 
durehschnittlieh sehloeht, besonders machte sich ein Man- 
gol an Roheisen fuhlbar. Die Wugengestellung war audi 
im ersten Jahrc3yicrtel 1920 derart knajip, daB nur ein 
Teil der Erzeugung abgeliefert werdon konnto. Aus 
S i i d d e u t s c h l a n d  berichtet eine Rohrengicfierei 
iiber sehr grofie Nachfrage. Dio Preiso sind lohnend 
goworden, immerhin konnen fiir Formstucke, die fruher 
weniger gekostet haben ais dio geraden Rohren in ge- 
wohnlidien Langen, nicht ebenso hohe Preiso erzielt 
werden.

i )  Ygl. St. u. E. 1920, 8. Jan., S. 67.
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Koheifen-Vcibar.d, G. m. b. H., Essen-Ruhr. — In  der 
H a u p t  y e r s a m m l u n g  des Robeisemerbandes vom 
16. April und in der anschliefionden Besprcehung mit 
Vertretern der Regierung, der Yerbrauehor und der Ar- 
beitnehmer wurden m it Zustimmung des Reichswirt- 
schaftsministeriumą folgende E r h o h u n g e n d e r l n -  
l a n d p r o i s e .  f i i r  L i e f e r u n g e n  i m  M o n a t  
A p r i l  beschlossen: Hiimatit 50 J i, Giefiereirohcisen
I und H I  21 Jfi f. d, t. Dio neuen G r u n d p t e i s e  
ab Werk stellen sich fiir don Monat April wie folgt: 
Ilam atit 2338,50 J i, GieGoreiroheisen I  1776,— J i und 
Giefiereirohcisen I I I  1775,—  J i f. d. t. Es handelt sich 
hierbei um Erhohungen, die ausschliefilich durch dio 
Heraufsetzung des Kokspreises Und der Preise der in- 
liindischen Erze bedingt sind, Dio Preise fiir Sieger- 
liindor Stahl- und Spiegeleisen sind aus dem gleiehen 
Grunde um 96 J i  f. d. t  erhoht worden. Hierzu tritt 
noch ein w e i t o r e r  A u f s o h l a g  fur eine am
1. April d. J . iri. Kraft trctende Erhohung der Sieger- 
lander Eisenstcinpreise. Dio endgiiltigen Preise fur diese 
Sorten worden nooh bekanntgegeben.

Handels- und Schiflahrisverirag zwischen dem Deut
schen Reiche und Schweden. — Durch Vereinbarung mit 
dor Konigl. Sohwodischon Regierung ist das AuBerkraft- 

tro ten  dea Handels- und Sohiffahrtayortrages zwischen 
dem Doutsohon Reiche und Schweden vom 2. Mai 19111), 
der achwodisohersoits zum 31. Dozembor 1919 gekundigt, 
duroh Notonwechsol yprlaufig bis zum 31. Marz 1920 ver- 
lfingort wordon war, h inausgoschobon wordon*). Falls 
dor Vortrag nicht von oinom dor boidon vertragschlieBen- 
den Teilo bis zum 30. April 1920 auf den 30. Jun i 1920 
gekundigt sein sojlto, bleibt or so lange in Kraft, bis or von 
einem der boidon Toilo unter Innohaltung einer Frist yon 
drei Monaton gekundigt wird.

Der WiederauPau unseres Verkehnw3sens. —  
Auf Aaregung des D o u t s c h - t e c h n i s o h - w i r t -  
s o h a f t l i o h e n  Y e r k e h r s a u s o h u s s e s ,  dem
u. a. folgende Vereine angehoren: Deutscher Verband 
Tcchnisch-Wirt-chaftlichor Yercino —  Reiehsvcrband der 
Deutschen Industrie —  Deutscher Industrie- und Iian- 
delstag — Yerein deutscher StraCenbahn- und Klein- 

bahmerwaltungen —  Vereinigung dor Elektrizitatswerke
— Roichsbund deutscher Technik —  hat Reiclwerkehrs- 
minister Dr. B o l i  den engeren Ausscliufi des Verkehrs- 
ausschussos zusammenberufen, dem Yertretor der wieh- 
tigsten Wirtschaft?gebiete angehoren und dessen Yorsitz 
durch Geheimrat Professor B u s 1 o y - Berlin gefuhrt 
wird, um uber den Wiederaufbau des deutschen Ycrkehra- 
wesens zu beraten. Dr. B o l i  wies zunachst auf die 
zwoi dringendsten Aufgaben seines Amtes hin, und zwar 
die Fertig-itetlung des S t a a t s v o r t r a g s  w e g e n  
U e b e r f i i h r u n g d e r  S t a a t s e i s e n b a h n e n i n  
d i e  H a n d  d e s  R e i c h e s  und dio N o u g e s t a l -  
t u n g  d e s  G e s a m t e i s e n b a h n w e s e n s .  Zum 
letzteren Zweek sei die sofortigc Bildung oiner A r - 
b e i  t s g e m e i  n 8 oh a f t  mit dem Wirtschaft?leben 
notig. Nachdem Gebeimer Regierurgrat S c l i l e s i e r  
den Staatsvertrag iiber dio Yerreiehlichung noch_ einmal 
kurz erlautert hatte, erliielt Unterstaatssekretar S t i e -
1 e r dąs Wort iiber dio Tatigkeit der neuzusohaffenden 
Arbeitsgemeinschaft bei der Neugestaltung des Eisen- 
bahnwesens. Er ging zunachst auf die Wirtsehafts- und 
Finanzlago des alten Eisenbahnwescns ein und kam nach 
einem Riickblick auf die Tatigkeit der Eisenbahnen wah
rend des Krieges auf die Folgen des Zusammenbruchs 
vom Nqvember 1918 fur den Betrieb zu sprcchen, wobei 
er festatellto, daB Ende 1919 die botriobsfahigen Loko- 
motiven rund ein Drittel hintor dem letzten Friodens- 
jahro zuriickstanden, daG dabei ein Mehrverbrauch an 
Lokomotivkohlen durch die Sehlechtigkeit der Kohle von: 
50 Prozent notig geworden ist und daB infolgedessen die 
Arbeitsleistung ungeheuer gesunken ist und die Yerkehrs- 
not der Giiterwagen der von 1914 gleićh steht, obwohl

>7Vgi. St. u. E. 1911, 18, M ii, S. 801/6.

2) Roiehs-Gesotzblatt 1920, Nr. 61, S. 417.

wir heute 44000 Giiterwagen mehr ais damals haben. 
Ais Versuche zur Abhilfe der Betriebsnot hob der Redner 
in  erster Linie die Einschrankung des Vcrkehrs und 
die Abdrśingung dor Giiterbeforderung auf die Schiff- 
fahrt liervor. Eine der Sehwierigsten Fragen fiir die 
Eisenbahnverwaltung sei die Werkstattenfrage, denn trotz 
der SehlieBung von Werkstatten habe die Zahl der Work- 
stattenarbeiter in PreuBen- im  Marz 1920 noeh immer 
122000 gegeniiber rund 70000 vor dem Kriego betragen. 
Nachdem dann der Vortragende noch auf dio schlechtc 
Finanzlago der Eisenbahnen eingegangen war, gab er 
einon kurzeń Ueberblick uber die allgemeinen Moglich- 
keiten zur Hebung des Betriebes durch straffere Orga
nisation des technischen Apparates und groCerer Aus- 
nutzung der Leistungsfahigkeit des Netzes. Die Hebung 
der Finanzen werdo nur moglich sein bei grofiter geld 
licher Selbstandigkeit und Bowegung-freiheit gegenuber 
dem gesamten Reiehshaushalt wio auch gegenuber der 
Finanzverwaltung. Ais wiohtigen Teil zur Hebung 
dos Verkehrs bezeiehnete er die Gemeinschaftsarbeit mit 
den technischen Verbiinden.

Bsfreiung von Lleferung5vertr5gen. — Hinsiohtlich 
dor Frago, unter welchen Voraussetzungen eino Bofreiung 
von Lieferungsyertragon moglich ist, wenn die Ausfuhrung 
diesor Vertrago fur don-Lieferungsvorpflichteton infolgo 
erhohtor Proiso bzw. orhoblich gestiegener Horstollungs- 
ko3ten m it Schwiorigkeiton yorknupft ist, bestebon in 
woiten Kroison noeh yielfach Unklarheiten. Wir geben 
deshalb naclistohend nach der „Deutschen Zeitung" eine 
gedriingte Zusammenstellung dor maBgebendon Recht- 
spreehung dos Reichpgerichts1) wieder, aus dor sich dio 
Roohtslago bozuglich dos otwaigon Rucktrittsrechts von 
Lieforungsyertragen ergibt:

Boi Warenlieferungsyertragen (Kaufyertragen uber 
Gattungswaron) befreit naeh standigor Rechtspiechung 
des hochston Gerichtshofes auch ein noch so ungewóhn- 
lichcs Steigen dor Marktpreise a lle in  don Vorkaufei n ioh t 
yom Vortrage; or wird niemała von der Leistung frei, 
solange die Ware am Markto zu habon ist und gehandolt 
wird. Dieser zunachst fur don GroBhandolindonEntschei- 
dungen yom 21. Marz 1916 (Aktonzeichen II. 473/16) und 
vom 25. Februar 1919 (II. 353/18) ausgesprochono Grund- 
satz ist auch auf Lioforungsyertriigo zwischen Fabrikanton 
und Handlem angewondet worden, wenn die zur Her
stellung der von dom Fabrikanten yerkauften Ware or- 
fordorlichen Rohstoffe im Preise erheblich gestiegen sind 
(Entscheidung yom 15. Marz 1918, Aktonzeichen I I I .  
522/17). Anderseits sind Lieferungsyertrago, namentlich 
solche ulx>r uberseeisohe Waren bzw. ubor solcho Waron, 
die aua uberseoischen Rohatoffon hergestellt wordon mussen 
(amerikanisches Kupfer, Baumwolle), dann fiir aufgehoben 
erklart wordon, wenn ihre Erfullung nach dem Kriegsende 
infolge der durch don Krieg bowirkten ganzlichen Umwal- 
zung aller fur die Liofcrung in Botracht kommenden wirt- 
schaftlichon Verhaltnisso eine yollig andore sein wiirde, 
ais die Parteicn bei AbsebluB des Yortrages gewollt und 
gemoint- haben; die wahrend des ICrieges infolge Abschnei- 
dung der Waronztifuhr bestehende zeitweibgo Unmoglich- 
keit der Erfullung ist dann oiner dauerndon Unmoglich- 

keit gleichzustellen (Ui teile yom 27. Marz 1917, Akten- 
zeichen II. 619/16; vom 21. Dozomber 1917, Akten- 
zoichen I I .  454/17; yom 26. Januar 1918, Aktonzeichen I. 
188/17; namentlioh yom 15. Oktober 1918, Aktonzeichen
I I I .  104/18). — Bezuglichdorsogonannton Woikliefeiungs- 
yertrage hat das Reichsgericht neuordings ausgesproehen, 
daB der Unternehmer von dor Lieferung eines yon ihm 
herzustellenden Werkes (im Fragefalle handelte es sich 
um ein Scbiff) dann freigowordon ist, wenn ihm nach Lage 
der im oinzelnen Falle festzustollendon Umstande infolge 
dor Yeranderung dor wirtschaftlichen Verhaltnisse durch 
dio Royolution und ihre Folgen (ungeheure, nicht yoraus- 
sehbare Verteuerung der Herstellungskosten durch dio 
Lohnsteigerungen und die hohen' Rohstoffpreise) tatsiich-

l) S. a. Zwanglose Mitt. fur dio Mitgl. des Ver. deut

scher Maschinenbau-Anstalten 1920, 1. Febr., S. 60/2.



8. April 1920. Wirlschajdiclut Rundschau. Stahl und Eiaon. 407

lich die E-fullung des vor der Royolution gesehlos3enon 
Yartragea (also die Lieferung des Workes zum alten Preise) 
nioht mehr zuzumuton ist. (Eitscheidungon vom 2. Doz. 

1919, Aktenzoichen V II. 303/19 und vom 24. Febr. 1920, 
Aktenzeichon V II. 413/19.)

Actien-Gesellschaft Stahlwerk Mannheim in Mann
heim-Rheinau. — Im  abgdlaufonen Gesohaftsjahr 1919 
war es infolge vielor Schwierigkeiten, namehtlich in bozug 
auf dio Brennstoffyorsorgung, nicht moglich, den Botriob 
wahrend des ganzon Jahres Iiickonlos aufrechtźuorhalton. 
Rohstoffpreisc, Lohno und Gohaltor orfuhren in dor Be- 

■richtszeit eino gewaltigo Stoigerung, und nur zum Teil 
war cs moglich, dio Vorkaufspreise dor sich ubersturzenden 

Erhohung dor Gestehungskoston anzupassen. Erst dio 
letzten Monato des yorflossońen Jahres brachten infolgo 
der stark gostiogenen Nachfrago oine Wendung zum 
Bessorn. Zurzoit sind alle Abtoilungen zu lohnenden 
Proiseh beschaftigt. Zur Vermohrung der Bctriebsmittel 

wurde beschlosson, das A k t io n k a p ita l durch Ausgabe 
von 1 600 000 J l Stammaktien auf 2 800 000 J l zu or- 
hohen. Von dem sich insgesajnt orgebonden Roinge- 
wi nn  von 120 490,48 J l werdon 14 800 J l satzungsmaBigo 
Gewinnantoile gezalilt, 96 000 J l Gewinn (8 %  gegon 
15 %  i. V.) ausgetoilt und 9696,48 J l auf neuo Rechnung 
yorpet.raeen.

Alfred Gutmann. Actlengesellschaft fiir Maschlnen- 
bau, Hamburg. —  Wio der Berioht des Yorstandes 
mitteilt, waren die Werke infolge reichlicher Roh- 
stoffyorrate wahrend des ganzen Geschaftsjahres 1919, 
abgesehen yon einer kurzen Unterbrechung wegen 

Strommangels, voll beschaftigt. Um in Zukunft von 
der stiidtisehen Strombelioferung vollkoinmeB unab- 
hangig zu sein und iiberdies die Betriebe noch leistungs- 
fahiger zu gestalten, ist die Gesellsehaft gcgenwartig 
mit dem Bau einer Iiraftzentrale beschiiftigt, dio im 
Laufe des Monats Mai 1920 in Betrieb genommen 
werden soli. —  Dio Gewinn- und Venlustrechnung 
weist neben 4830 J l  Vortrag aus dem Vorjahro und
19 911,60 J l  Zinseinnahmen einen BetriebsuberschuB 
yon 1 023 449,84 J l  aus. Nach Abzug von 41 084,20 J l  
Abschreibungen, 632 639,24 J l  allgemeinen Unkosten 
und 11 835 J l  Zinsausgaben verbleibt ein Reingewinn 
von 362 633 J l.  Hiervon werdon 40 000 J l  dem 
Biirgschaftsbestande zugewiesen, 27 780,30 M  Gewinn- 
anteil an den Aufsichtsrat gezahlt, 280 000 J l  Gewinn 
(28 o/0 gegen 23 o/o i. V.) ausgeteilt und 14 852,70 J l  
auf neuo Rechnung yorgetragen.

Lindener eisen- und Siahlwerke, Aktiengesellsehaft 
in Hannover-Linden. — Das Geschfiftsjahr 1919 hatte 
stark unter dem Erzeugungsruckgang zu leiden, der 
hauptsachlich duroh die vdll ge Umgestaltung des Be- 
triebes durch Umstellung auf Friedensyerhaltnisse be- 
dingt war. E 'n  weiteres tat der Breiinstoffmangcl, durch 
den das Martinwerk insgesamt acht Monate st.lliegen 
muBte. Das ungunstigo Ergebnis ist zum groBen Teil 
aber auch eine Folgę der sprunghaften Rohstoffyerteue- 
rung, wederholtcr Lohnerhohungen sowie der yerkurzten 
Arbeitszeit, die sich namentlich bei den Stahlwerken 
empfindlich bemerkbar macłite. Die Gewinn- und Ver- 

lustrechnung zeigt neben 311011,20 J l Vortrag und 
149430,11 J l E nnahme aus Zinsen und Mieten einen 

' Betriebsgewinn von 544 139,68 J l. Nach Abzug yon 
416 987,39 J l allgemeinen Unkosten und 316 086,40 J l 
Abschrei bungen yer blei bt ein Ue berscbuB yon 271 507,20 J l , 
der auf neuo Rechnung yorgetragen werden soli. Zur Ver- 
starkung der Betriebsmittel wurde das A k tie n k ap ita l 
im Berichtsjahro um 700 000 J l auf 2 100 000 J l erhoht. 
In  das neue Gescliiiftsjahr hat das Untemehmen einen 

betrachtlichen Auftragsbestand zu gleitenden Preisen 

herubergenommen.

Linke-Hofmann-Werke, Aktiengesellsehaft, Breslau.
— Das Gesohaftsjahr 1919 stand yollstandig unter dem 
Zeichon der ungeheuren Stoigorungen der Lohno und Bau- 
stoffpreise. Dio Arbeitsfreudigkeit, die im ersten Halb-

jahr auBorordentlich nachgelasson hatte, hat sich im zwoi- 
ten Halbja.hr gohobon, doch konnton die Mindorleistungen 
des orston Halbjahres nicht mohr ausgegliohon werdon. 
Auf dio weitore Vorvollkommnung dor Worksanlagen 
wurde gróBtor Wert gologt und insbesondere dio maschi- 
nellen Anlagen weiter organzt. In  dem Breslauer Werk 
wurden Lohrlingswerk.sta.tton und eine Lohrlingsschulo 
orrichtet; die Gesellsehaft erhofft yon dieser Einrichtung 
oine wcsentlieho Ertiiehtigung des Naehwuchses der 
Arbeiterschaft. Den Zeitvorhiiitnisson entsprechend, war 
die Zufiihrung neuor fliissigor Mittel im Laufe des Boriohts- 
jahres orforderlich. Es wurdo deshalb im April 1919 oino 

Sohuldversohreibungsanleilie im Betrago von 10 000 000 J l 
aufgonommen. Die Entwieklung der Vorhalthisso lafit es 
jedoch sieher erscheinen, daB dio Zufiihrung weiteror 
Jlittol im Geschiiftsjahr 1920 nicht zu umgehen sein wird. 
Dor Kriegsrueklago wurden 1 150 000 J l gelogentlieh dor 
Entrichtung der Kriegsabgabo fur 1917 entnommon. — 
Dio Gewinn- und Verlustrechnung zeigt neben 69 329,30 J l 
Vortrag, 21 J l verfallener Gewinnanteile, 50 133,90 J l 
ICursgowinn und 306 878,48 ,J l Mieteinnahmen einen Be- 
triebsiiberschuB von 26 605 144,12 J l.  Nach Abzug von 

4 148 645,64 J l allgemeinen Unkosten, 3 994 068,97 J l 
Stoucrn und offontlichen Abgaben, 2 966 335,98 J l go- 
setzlichenundfreiwilligen Wohlfahrtslasten,2 964 547,71 
Absohreibungen, 7 612 078,51 .ft Gebaude-, Masehinen- 
und Workzoug-Instandlialtungs- und Ersatzkoston, 

342 976,44 J l Zinsen, 208 315 .ft Veraicherungen, 150000 J l 
Uoberweiśung an dio Spar- und Darlohnskasso und 
99 500 J l Rucklago fur Einlosung dor Toilschuldver- 
sohroibungen IV  verbIoibt ein Reingewinn von 
4 545 038,55 J l. Hieryon werden 595 382,35 J l satzungs- 
und yortragsmaBigo Gowinnanteilo gezahlt, 1 020 000 J l 
Gewinn aus einem Grundstuoksrerkauf ais Sondoryer- 
giitung auf dio Stammaktien ausgcschuttet, 148500 J l 
Gewinn (4 /> %  wie i. V.) auf dio Vorzugsaktien und
2 720 000 M (17 %  gegen 24 %  i. V.) auf dio Stamm
aktien ausgetoilt und 61 156,20 J l auf neuo Rcohnung 
yorgetragen.

Meguin A.-G., Dillingen-Saar. — Aus don Beschriin- 
kungen, die durch die Besetzung des Saargebietes ontstan- 
den, erwuchson dor Gesellsehaft so groBo Schwiorigkeiten, 
daB sio schlieBlich gezwungen war, in Butzbach (Hessen) 
ein noues Work zu erriehton, um dio Fuhlung mit den 
rechtsrheinischen Abnohmern nicht zu yerlieren. AuBer- 
dem wurdo in Gleiwitz (Oborschlesien) ein bestehendes 
Werk ubernommen. Der Rechnungswort oigoner Erzoug- 
nisse belief sich auf 14 290 719,26 .«  gegen 14 203 685,37 J l 
im Vorjahre. Das bessoro Ergebnis fiihrt dor Berioht 
darauf zuruck, daB das Untornehmen gut m it Rohstoffon 
oingedeckt war, die zu hoheren ais zu den Einkaufspreisen 
Torwertet werden konnten. — In  der Hauptversamm- 
lung vom 26. Marz 1920 wurdo boschlossen, das Ak t i e n 
k a p ita l um 1 250000 J l' Stamm- upd 750 000 J l Vor- 
zugsaktien auf 5 000 000 M zu orhohon.  Dio Vorzugs- 
aktien sind mit scchsfachem Stimmrecht ausgestattet. Dio 

Gewinn- und Verlustrechnung ergibt neben 281 277,86 J l 
Yortrag einen Betriebsgewinn von 3 210 557,47 J l.  Nach 
Abzug yon 1591701,42 J l allgemeinen Unkosten, 
571 636,49 J l Kriegsunterstutzungon und sonstigon Zu- 
wendungen fiir Wohlfahrtszwecke, 289 280,97 J l Absohrei
bungen und 101 340 J l Kursyorlustcn yerbleibt ein Rein

gewinn yon 937 876,55 J l. Hioryon werdon 61 304,35 J l 
Gewinnanteile an den Aufsichtsrat yergutet, 5-10 000 .<( 
Gewinn (18 %  gegen 12 %  i. V.) ausgeteilt und 
336 572,20 J l auf neue Rochnung yorgetragen.

Siegen-Solinger GuBstahl-Aktien-Vercin, Solingen. —
Mangel an Brenn- und Rohstoffen, Mangel an Strom, 
Stockungen im Eisenbahnyerkehr und andere Hemmnisse 
zwangen die Gesellsehaft zu Einschriinkungen in den 
Betrioben und riefen hiiufig Betriebsstorungon heryor, 
die zeitweiso sogar zu yolligen Stillstanden fuhrten. 
Hierdurch sowio durch dio anhaltendo Verteuerung aller 
Botriobsstoffe, fortsohreitende Erhohung der Lohne und
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orhoblicho Steigerung der Steuerlasten haben dio Selbst- 
kosten eine soleho Hoho orreicht, daB'sio mit don orzielten 
Erlosen nicht mehr in  Einklang gebracht werdon konnten. 
Die Firma Heyden & K iiu fer, G. m. b. H. in Hagen, 
deren Anteile sich im Besitze der Berichtsgesellschaft be- 
findon, hatte in gleicher Weise unter den yorerwahnten 
Verhaltnissen zu leidon und schloB ihr Geschaftsjahr ohne 
Gewinn ab. Da infolge der allgemeinen Vorteuerung die vor- 
handonen Betriebsmitt-el dor Gesollschaft nieht mehr aus- 
rcichten, wurdo durch BesehluB dor auBerordentlichen 
Hauptyersammlung vom 22. Januar 1920 das Aktien- 
kap ita l um 4 100 000 J i auf 8 000 000 Jt erhóht. Ebenso 
wurdo die Ausgabe einer 4 J/2prozentigen m it 100 %  ruek- 
zahlbaron Schuldyerschreibungsanleihe in Hoho von 
4 000 000 J i beschlosson, deren Erlos zum weiteren Aus
bau der Botriebsanlagen dienen soli. — Dor im abgclau- 
fonon Geschaftsjahr orziolte Reingewinn betragt oinschlieB- 

lich des Gewinnyortrnges aus dem Vorjahre 428 548,60 J i. 
Hieryon werden 17 333,33 J i Gowinnanteile an den Au£- 
sichtsrat yergutet, 312 000 J i Gewinn (8 %  gegen 15 %
i. V.) ausgeteilt und 99 215,33 J l auf neue Rechnung yor
getragen.

Milowicer Eisenwerk, Milowice. — Dio Geselischaft, 
iiber deron Gęschaftsgang wir letztmalig im Jahre 19151) 
borichtct haben und doren Botrieb soit dem Jahre 1916 
ruhte, gibt jetzt einen zusammonfassenden Boricht 
heraus, aus dem wir nachstohond kurz das wesentlichste 
wiedergeben. Alle Bemuhungcn in don ersten Kriegs- 
jahren, die Erlaubnis zur Inbetriebnahme des Werkes 
zu erlangen, bliebon erfolglos. Im  Herbst 1916 wurde 
vom Gouvernement Warschau dio Abbefordorung der 
Bestiindo an Roh- und Altoison nach Oborsclilcsien yer- 

April, S. 466/7.

Zur Technik der Arbeitergewinnbeteiligung.

W ir haben in  unserer Zeitschrift des ofteren zur der eigenen Werkstatte durch Intensitat der Arbeit, durch
Beteiligung. der Arbeiter am Gewinn der Unterneh- Sparsamkeit m it den Betriebsstoffen, Schonung der Werk-
mungen Stellung genommen1) m it dem Ergebnis, daB zeuge und yor allem durch gegenseitige Aneiferung zu
ais beste Losung der Frago dio Geschaits beteiligung steigern. Das ware yielleicht in  der Weise durchzufuhrcn,
der Arbeiter in  der Form der Kleinaktie anzusehen ist. daB fur allo Werkstatten ein yergangenes Jahr oder der
Hiergegen wendet sich der Yerfasser nachstehenden Durchschnitt mehrerer ycrgangenen Jahre ais Norm
Aufsatzes, der dio Kleinaktie fur keine Losung des zugrunde gelegt wiirde. Man konnte dann denjenigen
Gedankens halt wegen der Geringfiigigkeit der Ertrage. Teil des Remgewinnes, welcher der Arbeiterschaft zugute
Einen besonderen Mangel der Gewinnbeteiligung, daB kommen soli, unter die einzelnen Arbeiter nach dem Ver-
namlich zwischen der Leistung des Einzelnen und dem haltnis yerteilen, wio das Ergebnis ihrer Werkstatte zum
gomeinsamenGesamtergebniskeinsichtbarerZusammen- Normaljahr sieh gestaltet hat. Werden dio Normal- 
hang besteht, glaubt er durch einen tatsaclilichen Vor- jahresergebnisso m it 100 bezeichnet, und dio Ergobnisso
schlag zur Verbesserung des Gewinnbeteiligungssyslems der Werkstatten I , I I ,  I I I ,  IV  des Głischaftsjahres zu
beheben zu konnen. Dieser Vorschlag erscheint uns, 104, 106, 108, 110 bereclmet, so ware dergesamte Gewinn-
ohne uns zur Aufgabe nnseres Standpunktes zu ver- snteil so zu yerteilen, daB die Anteile der Angehorigeii der
anlassen, doch beachtlich, so daB wir ihn unseren Werkstatten I , I I ,  I I I ,  IV  sich zueinander yerhielteu

Lesern gern zur Kenntnis bringen. Dio Sehriftleitung. wie 4 : 6 : 8 : 10.

E in  Mangel der Gewinnbeteiligung liegt darin, daB Dio Zusammenfassung des Wirkungsgrades einer
in Betrieben m it groBerer Arbeiterzahl die Leistung des Werkstatte in  e iner Zahl hat zwei \oraussetzungen:

einzelnen Arbeitcrs naturgemaB yon geringem EinfluB auf 1“ der zugrunde liegonden Betriobsbuchfuhrung mussen
das Gesamtergebnis ist. Dio Gewinnbeteiligung bildet a^e Kosten (Materialyerbraucli, Abniitzung, Lohne usw.)
einen um so geringeren Anreiz, jo weniger der Arbeiter au* denselben Nenner gebracht, d. h. in  Geld aus-
sieh sagen kann: yon meiner Anstrengung hangt 'das gedruckt som. Und es mussen alte Verandorungen, auf die
Ergebnis und damit auch mein Gewinnanteil ab. Es der Arbeiter kemen Emflufi haben kann, wie die \er-
fragt sich, ob in  dieser Beziehung nicht eine Verbesserung anderung der Preiso der Matenalien, ausgeschaltet werden;
der Art der Gewinnbeteiligung moglich ist. Neuzeitliche 63 muB also in  den zu yergleiohenden Jahren, trotz der
GroBbetriebe besitzen regelmaBig fur jede Werkstatto tatsiichliehen Proisschwankungen, z. B. fur die lonne
eine besondere B e tr io bsbuch fuh rung , dió bei ent. Kohlen immer derselbe Preis eingesetzt sein. (Um die
sprechender Ausgestaltung und Bearbeitung gestattet, Betriebsbuchfuhrung gleichzeitig fiir andere Zwecke nutz-

zu erkennen, wie dio betreffende Werkstatte gearbeitet bar machen^kann man daneben die wirklichen Preise
hat, ob besser oder schlechter ais in  anderen Jahren, ob *n besoriderer bpalte buclien).
besser oder schlechter ais gleichzeitig andere entsprechendo Eino \erbesserung der Lnterlagen %rare w°bl noch
Werkstatten. Zu diesem Betriebsergebnis der einzelnen dadurch zu erreichen, daB die yerschiedenen Werke der-

WerkstStte tragt die Leistung des Einzelnen schon weit selbcn Art sioh gcgcnseitig oder oiner gememsamen Stelle
merklieher bei. Gelange os, dio Gewinnbeteiligung m it ihre diesbezuglichen Erfahrungen und Berechnungen mit-
diesen Betriebsergebnissen in Zusammonhang zu bringen, teilen wurden, ein yerfahren, das ohnehin Sehmalenbach
so lage darin ein starker Ansporn, das Betriebsergebnis in  seiner Zeitschrift fur handelswissenschaftliche łorschung-
_____________  Noyember bis Dezember 1919 im  Interesse der besseren

J) Vgl. St. u. E. 1919, 22. Mai, S. 570/4 ; 21. Aug.’ Seibstkostenberechnung warm befurwortet.
S. 973/7. Dr. W. Esslingor, Munchen.

■ fiigt, eino Berufung dagegen blieb erfolglos. Im  Jahro
1917 wurde infolge deś Mangels an Schienenbefestigungs- 
zeug die Inbotriebnahmo des Eisenwcrkes Puschkin und 
der Kloineiscnzougfabrik gestattet. J lit  dcm Abzug der 
Militar-Generaldirektion aus Warschau und dem der ent- 
spreclienden osterreicliisclien aus Dombrowa horte die 
Bozahlung der bedeutenden letzten jMonatsrechnungen 
auf und auch die beiden Hauptabnohmer der Geselischaft 
gingen damit yerloren, wahrend anderseits die neuen 
polnischcn Behorden den yerlustbringenden Weiterbetricb 
forderten. Das starkę Silikon des.Rubellcurses im  Laufe 
des Jahres 1915 braehte don groBen Kursyorlust dieses 
Jahres m it sich, der dann in 1916 zum Teil wieder aus- 
gegiichen wurde. Abschreibungen auf dio Anlagen sind 
schon seit 1914 nicht in der bis dahin iiblichen Hohe 
gcmacht worden und soitdem ganz unterblieben, so daB 
so gut wie gar niehts fiir die Instandkaltung der Betriebe 
gesohehen konnte. Die AbschluBzifforn sind aus nach- 
stehender Zahlentafel ersichtlich:

in M, 1915 1916 1917 1918 1919

Aktienkapital . . 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Gewinn-Yortrag. . — __ __ — . —
Veriust- „ . . — 718 273 744 892 751 941 1 869 040
Kursgewinn . . . — 226 316 91 277 52 540 3 210
Betriebsgewinn . . 46 401 162 510 298156 492 661 543190
Allgemeine Unkosten 213 736 236197 285 841 409 112 668 677
Z in se n ...................
Abschreibuogen auf 

Schuldner u. Neu-

191317 175 798 110 641 133 021 182 198

bau Martinofen . — — — 1120167 55 104
Kursyerlust . . . 359 G24 — — — —

Y e r lu s t  . . . . 718 273 741 443 751 941 1 869 010 2 228 618
„ -Yortrag . 718 273 741443 751941 1869 040 2 228 618
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Sammlung technischer Forschungsergebnisse. 
Hrsg. *von Hans von Juptner. Leipzig: Arthur 

Felis. 8°.

Bd. 1. Juptner, Hans von, Hofrat und o. o. 
Professor an der Teehnischen Hochschule in Wien: 
Die Festigkeitseigenschaften der Metalle mit 

Beriicksichtigung der inneren Yorgiinge bei ihrer 

Deformation. Mit 89 Abb. 1919. (X, 152 S.) 9 JL  

Bd. 2. Juptner, Hans von, Hofrat und o. o. 
Professor an der Teehnischen Hochschule in Wien: 
Beziehungen zwischen den mechanischen Eigen

schaften, der chemischen Zusammensetzung, dem 

Gefiige und der Vorbchandlung von Eisen und 

Stahl. 2. verb. Aufl. Mit 26 Abb. 1919. (4 BI., 

172 S.) 9 JL ■
Wenngleich dio Metallurgio in den meisten Bczie- 

hungen den Zustand der reinen Erfahrungswissenschaft 
schon lango verlassen hat, so muB doeh andcrseits nur 
zu haufig festgestellt werden, daB dio Ergebnisse der 
neuestcn Forschungen auf diesem Gebiete noch lange 
nicht in dem MaBe Allgemeingut der Praxis geworden 
sind, wie es vor allem auoh fur die Praxis selbst von der 
groBten Bedeutung ware. Das Ruśtzeug, das die Wissen
schaft der Prasis darbietet und zu geben vermag, wird
—  das hat insbesondere aueh haufig der Krieg gezeigt —  
bei weitem noch nioht in dem MaBe ausgenutzt, wie es 
auch der wirtschaftliche Yorteil verlangt; selbst der Yer
treter des reinen Herstollerstandpunktes, dessen Haupt- 
oder gar einziges Bestreben es ist, moglichst yiel ,,Tonnen“

■ herzustellen, konnte gerade fur soin Bestreben viel mehr 
Yorteil aus der neuzeitlichen Eorschung ziehen, wenn er 
sie genauer kennte. Hierbei darf allerdings keinesfalls 
ubers'ehen werden, daB die Schuld in dieser Beziehung 
nicht aussehlieBlich dem in der Praxis stehenden Ingenieur 
zuzuschreiben ist: die neueren Forschungen sind einmal 
in der Literatur sehr yerstreut, ferner sind die Darstel- 
lungen, besonders wenn sie zusammenfassend sind, haufig 
m it manehem belastet, was ijer Praktiker wohl entbehren 
kann, was ihn daher beim Studium hindert odcr ihm zum 
mindesten Zeit raubt; soli der innige Zusammenhang 
zwischen Wissenschaft und Praxis in der rechten Weise 
hergestellt werden, so muB man an den Bau der Briicke 
eben von beiden Seiten lierangehen.

Aus diesen Ueberlegungen heraus ist es sehr zu be- 
gruBen, daBH. von Juptner ais ersten Band seiner Samm
lung technischer Forschungsergebnisse eine zusammcn- 
fassende Besprechung der Arbeiten uber dio Festigkeits
eigenschaften der Metalle im Zusammenhang mit den 
inneren Vorgangen bei ihrer Formiinderung erscheinen 
laBt. Er will m it dcm AYerk besonders den Bedurfnissen 
der m it der Materialpriifung von Metallen bescliaftigten 
Ingenieure entgegenkommen. Ganz abgesehen davon, 
daB die Materialpriifung fast fur jeden Ingenieur von 
Bedeutung ist, kann auch der Praktiker, der sieh m it der 
Verarbeitung der Metalle dureh Recken beschaftigt, das 
Buch sehr gut gebrauchen. Juptner griindet. seine 
Darstellungen in erster Linie auf die klassischen For
schungen und Ver6ffentlichungen von Tammann. Nach 
einer einleitenden begrifflichcn Festlegung werden die 
Vorgange der elastischen und blcibenden Formanderungen 
erortert, wobei die wissenschaftlichen Erkenntnisso uber 
diese Vorgange in gleicher Weise berucksichtigt werden 
wie die wichtigen Zusammenhiinge m it der Praxis, Dio 
Gleiterscheinungen in den Werkstoffen werden einer sehr 
eingehenden Betrachtung unterworfen, und dann die 
Vorgange der Kristallisation besproehen. Yon den For
schungen uber Ausbildung der Kristalle, uber Kernbil- 
dung und Kristallisatibnsgeschwindigkeit werden stets die 
Briicken geschlagen zu den praktischen Beobachtungen,

insbesondere beim ZcrreiByersuch. Den ScliluB maclit 
dann eino Erweiterung der Beobachtungen auch auf 
andere Arten der Beanspruehung ais die durch den 
statischen ZerreiBversuch: dynamischo Beanspruehung, 
Dauetyersucho und Ermudungserscheinungen.

Dio ZweckmaBigkeit einer derartigen Veroffentlichung .
—  um nicht zu sagen ihre Notwendigkcit —  mu U ais un- 
bestritten bezeichnet werden, und ebenso kann betont 
werden, daB Juptner dem Zweck, den er sieh gesetzt hat, 
in yollem MaBe gerecht geworden ist. Es ware sehr zu 
begruBen, wenn die in Aussicht gestellten weiteren Ab- 
handlungen, die sieh m it den Grundfragen des Einflusses 
der Zusammensetzung, der Bearbeitung und der Warme
behandlung beschiiftigen sollen, recht bald folgen wurden.

Einige Schonlieits- und Drucltfehler beeintrachtigen 
zwar den Wert dos Buches nicht, sollten aber in einer 
spiiteren Auflage ausgemcrzt werden (S, 58 „lamelloses 
Gefuge"; S. 110 und 111 „Balbihs-Metall" statt „Babitts- 
Metall“ ; Hartę der Phosphorbronze ist einmal zu 19,7, 
das andere Mai zu 130,0 angegeben).

* *
*

In  dieser Zeitschrift1) hat Altmeister Ledebur zwei 
Schriften Am  Hans ron Juptner besproehen, die die Be
ziehungen zwischen den physikalischen Eigenschaften 
und der chemischen Zusammensetzung des Stahles 
zum Gegenstande hatten. Dieso Arbeiten Juptners 
hatten zum Ziel die Aufstellung yon Formeln, die 
die Errechnung der Festigkeit Und Dehnung aus der 
Analyse ermoglichen sollten, wobei allerdings schon da- 
mals vom Verfasser die Notwendigkeit gewisser Ein- 
schrankungen von Tornherein betont wurde. Ledebur 
kommt in seiner eingehenden Wurdigung der Unter
suchungen zu dem SchluB: „Ob es je gelingen wird, am 
Schreibtisch nachzurechnen, welches MaB von Bearbeitung 
und Hartung irgendein Eisenstuck erfahren hat? Viele 
werden es bezweifeln, auch ich gehore zu diesen."

Nach 23 Jahren bringt uns Juptner in dem vor- 
liegenden zw e iten  Bandę seiner Sammlung eine neue 
Uebersicht iiber den Stand der Frage, insbesondere iiber 
seine eigenen Forschungen. Die Fortschritte, die die Me
tallurgie inzwischen gemacht hat, insbesondere durch die 
Untersuchungen dos Gefuges, haben einersoitś zweifelloa 
ein neues Ruśtzeug gesehaffen auch zur Losung dieser 
Frage, sie haben aber andcrseits uns doeh auch neue Ein- 
blicke gewahrt in die Vielfaltigkeit und die Verwićklung 
der Zusammenhiinge, so daB jener Ausspruch Lcdeburs 
vielleieht heute noch m it gleicher Bereelitigung getan- 
werden konnte. Eine ungleich groBere Menge von ge- 
nauen Versuchsergebnissen steht Juptner heute zur 
Yerfugung, zugleich aber muBte er fur seine Yersuche zur 
reehnerischen Ermittlung der Festigkeitseigenschaften 
nicht nur die chemisebe Zusammensetzung, in Betracht 
ziehen, sondern atich die Einflusse des Gefuges und die 
fiir dessen Ausbildung. wiehtige Vorbehandlung durch 
Rccken und Warmebehandlung ais mitbestimmend ein- 
setzen, wofur von einzelnen Seiten auch schon Vor- 
arbeiten durchgefuhrt worden waren.

Juptner benutzt zu seinem neuen Werk alle wieh- 
tigeren Arbeiten, die sieh in der letzten Zeit m it den Zu- 
sammenhangen zwischen Zusammensetzung, Gefuge, 
WTarme- und mechanischer Behandlung und den Festig- 
keitscigenschaften des Stahles beschaftigt haben; allein 
schon wegen dieser ausgezeichneten Zusammenfassung 
miiBto dąs Buch empfohlen werden. Immer unter dem 
Gesichtspunkte der Aufstellung einer oder yielmehr ver- 
schiedener mathematischer Formeln bespricht er die 
Umstande, die die physikalischen Eigenschaften der 
Stahle wie der Legierungen iiberhaupt beeinflussen: 
chemische Zusammensetzung, KorngroBe und Gestaltung, 
meehanische Bearbeitung (Recken), Warmebehandlung, 
Temperatur; dann geht er noch besonders auf einige

i) St. u. E. 1896, 1. Mai, S. 348/51.
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Einzelfragcn: Hiirte, Blaubrucli, Alterungsorffcheinungcn 
cin. Ais Endergebnis atellt er selbst fest, dafi es noch 
yieler eingehender Studien bedarf, „um fur alle dieso 
Bezieliungen cincu zlffermiiBigen Ausdruck zu finden“ . 
Wie man anderseita zugestelien muB, ist in sehr yielen 
Fallen der Nachweis gelungen, daB es sich bei den Juptner- 
schen Zusammenstellungen nicht um eino Zahlenspielerei 
oder auch dio Aufstellung grober Faustformeln handelt, 
sondern daB mit den Fortschritten der Erkenntnis auoh 
mancho regelmaBigen Zusammonhange, dio in Zahlen 
zu fassen sind, erkenntlich werden. Es muB dabei nur, 
wie schon eingangs angedeutet, dahingestellt bleiben, 
ob nicht auch dio Erkenntnis der ycrwickelten Zusammen- 
liiingo die Moglichkeit einer luathpmatiscken Erfassung 
gerado erschwert.

Dio friiheren Jiiptnerschon Bctrachtungen, die sich 
nur bezogen auf untereutektoiden Stahl im gegluhten 
Zustande, gingen aus von der Annahmc, daB in diesem 
dio Festigkoitseigenschaftcn grundsatzlich gegeben Bind 

durch die chemische Zusammensetzung, wobei dio vcr- 
schiedenen Bcimengungen allo in der gleichen Weise, nur 
iu versehiedenemMaQe, wirken wie dio Hauptbeimengung, 
der Kohlenstoff. Die Elemente konnten sich demnach 
in gewissen Verhaltnisscn yertreten, und man kdnnte 
fur jedes den entsprechcnden Kohlenstoffgehalt einsetzen, 
so daB schlieBlich eine einfaeho Formcl sich* orgii be, die 
dann hinsichtlich der Zusammensetzung nur einen Wert 
fur den gesamten ,,aquivalentcn KohlenstoffgehaIt“ ent-, 

hiclte. Demgegenuber will Sauyeur die Featigkeitseigen- 
schaften errechnen ais Mittelwerte aus denen der einzelnen 
in dem betreffenden Stahl yorliegenden Formelemente, 
also Gefugebestandteilo. In  der yorliogenden Arbeit, 
fuBt nun Juptner sowohl auf seinen eigenen friiheren ais 
auch auf den Uebcrlegungen Sauveurs und yersucht — 
unter besonderer Benutzung der Arboitcn yon W. Muller 
Hanemann, Jung, Kuhnel und anderen —  Formeln auf- 
zustellen fur die drei „gut definierten Zustiinde“ des 
Stahles: den Hartungszustand (Martensit), den gegluhten 
Zustand (Perlit mit Ferrit bzw. Zomentit) und den AnlaB- 
zustand fur etwa 300 0 (Osmondit). Ais zu erstreben wird 
nun hinsestellt dio Festlegung yon Formeln nach dem 
allgemeinen Schema: P =  A + x mai Cf, wo P die zu 
errcchnende physikalische Eigcnschaft, C  der „aqui- 
yalente Kohlenstoffgehalt" und A und x Werte sind, die 
einmal abhangig sind davon, ob der Stahl uber- oder 
untereutektoidisch ist, und yor allem davon, welcher der 
ilrei oben gekcnnzeichneten gut crklarten Zustande yor- 
liegt. Das danacb aufzustellendo System enthalt zunachst 
naturgemaB noch eino Reihe von LOcken, insbesondere 
lassen sich fiir ubereutektoide Stahle uberhaupt noch 
-keine Formeln aufstellen. Ais befriedigend konnen zu- 
niichst wohl nur die Formeln fur den gegluhten Zustand 
angeschen werden, wenngleich auch hier dio Festsetzung 
von A und x immer noch crschwert bleiben wird dadureh, 
dali trotz des einheitlichen Gefugezustandes noch 
Nebeneinflusso sich bemerkbar machen werden.

Auf einen Teil dieser Einflusse, die auBer der che- 
mischen Zusammensetzung die Festigkeitseigenschaften 
bestimmen, geht Juptner dann selbst ein. Es liegt auf 
der Hand, daB die Feststelhmg matliematischer Be- 
ziehungen zwisehen diesen Einflussen und don Festigkeits
eigenschaften noch schwieriger sein wird, ais bei der 
chemischen Zusammensetzung Juptner bringt auf 
Grund yerschiedenźr Untersuchungen einige Formeln 
fur den Zusammenhang von Festigkeit und KorngroBe, 
kommt aber selbst zu dem Schlusse, daB die yorliegenden 
Ergebnisse fiir ein abschlieBendes Urteil noch nicht aus- 
reichen. Es muB ihm durchaus zugcstimmt werden, 
weim er darauf hinweist, daB nicht nur die yerhaltnis- 
miiBig geringe Zahl der einschlagigen Untersuchungen 
hier Schwierigkeiten bestehen laBt, sondern daB gerade

hinsichtlich dieses Zusammenhanges dio Wirkung yon 
Ncbeneinflusson besonders groB ist.

Vielleicht noch weniger ist es moglich, einfaeho 
Formeln aufzustellen fur die Zusammcnhiingo yon mecha- 
nischer Bearbeitung (Reoken) und don physikalischen 
Eigenschaften. Juptner gibt hier auch in der Hauptsacho 
nur eine Zusammenstellung der yerscliiedenen Forschungs- 
ergebnisse, wobei naturgemaB eino Reihe yon Regel- 
maUigkeiten sich feststellen liiBt.

Zwei besóndere Absohnitte sind dann noch gewidmet der 
Harto des Stahls —  woboi die Zusammenstellung der 
„Harteskalon" yerschiedener Firmon yon Wort ist —  und 
don Ersclieinungen des Blaubruchs und des Altems des 
Eisens, wobei insbesondere auf die neuero Arbeit von 
Fettweis Bezug genommen wird1). Hicrauf einzugehon 
erubrigt sich daher an dieser Stelle. Zum ScbluB wird 
nocheinoumfangreieho Zahlentafel gegeben, dio dio Unter- 
suchungsergebnisse der Proben mitteilt, auf die sich 
dio Juptnerschen Formeln stiitzen.

. Der Yerfasser weist mehrfach darauf hin, daB (lie 
iformeln yiclfacli m it gutom Erfolg auf Huttcnwerkcn, 
insbesondere in Peine, angewandt wurden. Es ware sehr \ 
zu begriiBen, wenn reeht yielo Stellen sich bereit fiinden, 
bei ihren laufenden Untersuchungcn zum mindesten 
Unterlagen fiir dio sehr wichtigen Fragen zu sammeln. Es 
wiire aber eino Unterschatzung, wollte man das Werk nur 
ais eine Anregung zu weiteren Versuchen auffassen: ea 
bietet eine ausgezeichnete Zusammenstellung der For- 
schungsergebnisse uber die im Titel gekennzeichneten 
Boziehungcn und bedeutet einen guten Schritt yorwŁrts 
in dor planmSlBigen Auswertung und zusammenfassendon 

Bchandlung dieser Grundtragen. ®£..Qn(l. E. II. Schulz.

Ferner sind dor Schriftleitung zugegangen :

=  K a t a l o g e  u n d  F i r m o n s o h r i f t o n .  =  

K r u p p  sche M o n a t s h e f t o .  Hrsg. von der [Fa.] 
F r i o d .  K r u p p ,  Aktiengesellschaft, Essen. Jg. 1, 
Januar 1920. (Mit zahlr. Abb. u. 2 Taf.) Essen: 
Fried. Krupp, Aktiongesellsohaft, 1920. (20 S.) 4 u. 
1,60 der Jg. yon 12 Hofton 12 .X.

tjj -Mit dem neuen Jahro hat die Fa. Fried. Krupp, 
Aktiengesellschaft, dem Vorgange einiger anderer groBer 

Werke folgend, eine eigene Werkszeitschrift herausge- 
gebon, dio sich an die Allgemoinheit wendet. In  dem 
Geloitwort wird ais Zweck dieser „Kruppschen Monats- 

'  hefte“ angegeben, ,,w;eite Kroise m it den yerschiede- 
non Erzeugnissen der ausgedehnten Friedensarbeit, mit 
dćr bisherigen und ferneren Entwieklung der Firma 
Krupp bekanntzumachen". In  diesem Sinne berichtet 
das erste Hcft uber die Aufnahme des Lokomotiybaues 
durch die Firma und die Ablicferung der Erstausfuli- 
rung, einer schwcren Guterzuglokomotivo. • ®t.»3ng.
R. H a r t w i g  macht einige Mitteilungen iiber dio teeh- 

nischen Einrichtungen der neugesehaffenen Kruppscheń 
Lokomotiy- und Wagenbauanstąlt in Essen, dio ein 
lehrreichcs Beisp'el bilden fur die Organisationsarbeit, 
die bei Umstellung yon dor Kriegs- auf die Friedcns- 

. wirtsehaft geleistet werden muBte. Allgcmeinere Bc- 
achtung ycrdienen ferner noch die Ausfuhrungen 
yon Prof. P. Goerens und Siptyghfl. Fr. P.
F i s cher  uber Weicheisen, in  denen dio E genschaften 
oines yon der Firpia hergestellten, ais Ersatzstoff fiir 
Kupfer yielleicht wertyollen Sonderweichcisens behan
delt werden. DaB die Ausstattung des Heftes auf 
Friedenshoho steht, brauclit wohl nicht besonders 
heryorgehoben zu werden. W ir schlicBen unseren Hin- 
weis m it dem Wunsche, daB auch dieso Neuerachcinung 
zur Wiedcrerstarkung der deutschen Industrie ihr Teil 
boitrasen mogę. jg

>) St. u. E. 1919, 2. Jan., S. 1/7; 9. Jan., S. 34/41.

Unsere H  Jen ft ie g  i i  Nit geratenen E a c l g e i o i i l r a l i i o  nem Stellen!
Beaclitet flie 46, Lisie ier Steliimg M e n ie n  auł Selte 127/28 fles Anzelpnleiles.

*


