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Ueber die Beheizung von Martinófen mit einem Gemisch aus 
Hoehofen- und Koksofengas.

Von S)it>Î OT0* -Adolf S
(Mitteilung, a u s  dera StnhlworksaussohuB

I—̂ei dem Neubau des Martin werks der Deutsch- 

Luxemburgischen' Bergwerks- und Hiitten- 
A.-G., Abteilung Dortmunder Union, im .Talire 
1912 lag in erster Linie das Bestreben vor, 
•die Gasuberschiisse der Hoehofen und Kokereien 

weitestgehend nutzbar zu machen. Eine weitere 

Forderung war, ein Thomasroheisen normalen 
Phosphorgehaltes, wie es auf Grund der bei der 
genannten Gesellschaft gegebenen Erzverli!llt- 

nisse erblasen wurde, in den Martinófen zu ver- 
arbeiten. In diesem Zeitabschnitt. tauchte in 

den Kreisen der deutschen Stahlwerkcr, im An- 
schluss au das Roheisenerzverfahren sowie die 

Bertrand-Thiel- und Hoesch-Verfahrcn, iminer 
wieder- die Frage nach groBen und groBten 
Ofeneinheiteu und im besonderen nach den 
groBen Kippijfen der Amerikaner auf, dereń Fiir 

und Wider in damaliger Zeit die Geister der 
deutschen Stahleuzeuger nicht wenig erregten.

In Europa, atiBerhalb Englands, hatte im 
Jahre 1906;: nur dasl Eisenwerk Senelle-Mau- 
beuge in Frankreich mit der Stahlerzeugung in 
einem Talbotofen yon 150 t Fassungsvermogen 

begonnen, der jedoch' nach verh,’lltnismiiBig kurzer 

Zeit, zu Beginn des Jahres 1908, wieder still- 
gelegt worden war. Trotz dieser keineswegs 

ermutigenden Tatsaęhe entschloB sieli die Ober- 
leitung der Dortmunder Union, auf Grund der 
vorhandenen gfinstigen Yorbedingungen zunftchst 
drei kippbare Martinófen in einer GroBe von 

80 t Fassungsvermogen ais erste in Deutsch
land zu erbauen. um nach dem der Dortmunder 
Union durch Patent geschiitzten Yerfahren den 

Roheisenerzprozess, unter Nebengewinnung voii 

zwei Phosphatschlacken. zu betreiben. Spater sind 
zwei wreitere Oofen von je 140 t Ausbringen hinzu- 
gebaut \vorden, so ̂ laB heute insgesamt ein Ofen- 
raum von 520 t Fassungsvermogen yorhanden ist.

Die erstmalige Beheizung von Martinófen mit 

einem Gemisch von Hoehofen- und Koksofengas hat 
sehon im Jahre 1909 auf der Friedrich-Wilhelm-Hutte 
zu Miilheini-Ruhr stattgefunden. Das Bestreben, 

die dort vorhandenen iiberscliiissigen Gichtgase jiutz- 
bringend zu yerwerten, brach te Direktor Wir t z aufena zu yerwcnen, oracnie i/ireKcor w iriz »ui ^oKsoitsugasu 

ł) Infolge Buehdruckerstreiks ausgegeben am 27. April 1920. 
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den Gedanken, die Gichtgase durch Koksofengas 

anzureichern und zum Schmelzen zu verwenden. 
Diese Moglichkeit einer gunstigeren Verwertung der 
Gichtgase gab die Entscheidung, daB eine neu zu 
errichtcnde Kokerei auf der Hiitte und nicht auf der 

Zechc gebaut wurde, und war der Grund der Erbau- 
ung des Martinstahlwerkes in Miilheim. Die Misch- 
gęisbeheiznng unter Umgehung der allgemein iiblicheu | 

Gaserzeuger wurde vor und nach der Inbetrieb- 
setzung des Stahlwerkes in Faehkreisen stark an- 

gefeindet, und erst allmahlich erkannte man die Vor- 

ziige dieser neueif Beheizungsart.
Diein Miilheim erzielten guten Ergebnisse bildeten 

die Grundlage fiir die Beheizung der Kippofen der 
Dortmunder Union. Nachdem das Mischventil ent-| 

sprecliend yeryollkomirinet war, wurde auf Grund dieser 
Beheizung fiir die Erzeugung yonEdelstahlen in Dort

mund ein besonderes Arbeitsyerfahren ausgearbeitet.
Der gesteigerte Bedarf an Koksofengas sowohl 

fiir den Martinbetrieb ais auch zur Beleuchtung;der 

Stadt Miilheim veranlaBte Direktor Wirtz zu einer 
weiteren Yerwertung des Hochofengases, indem er 

bei der YergroBerung der Kokerei das zur Beheizung 
der Koksiifen benotigte Koksofengas durch in be- 
sonderem Witrmespeicher erwarmtes Hochoferigas 

ersetzte. In der von Koppers nach der Yerbund- 

bauart erriehteten Kokerei kam in Miilheim im Jahre 
1910 zum ersten Małe Hochoferigas ais Beheizungs- 
ńiittel zur Anwendung.

Ais Grundlage fiir die Bauart der Mischgasanlage 
dieriten Vcrsuche, die. wie oben erwiihnt, im Jahre 
1909 auf der Friedrich-Wilhelms-Hutte in Mtilheim- 
Rulir von Professor Simmęrsbach und Direktor 

Wirtz angestellt worden sind. Es liefen zwei 
Versuchsreihen; bei der ersten wurde mit einem 

Mischgas aus Koksofen- .und Hochofen-Gas ge- 
arbeitet, bei der zweiten mit reinein Koksofen
gas. In beiden Fallen wurde eine Yerringerung 
des Heizwertes der Gase durch die Yorwarmung 

festgestellt; es fand eine Zersetzung der Gase 
durch die . Yorwarmung statt, die sich durch 
Herabminderung- des Wasserstoff- und Methan- 

gehaltes kennzeichnete. Beim Versuche mit reiner 
Koksofengasbeheizung betrug der Heizwert vor
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der Hammer 3824 WE/cbm. Nachdem das Gas 
in der Kaminer auf 983° vorgewarmt war, hatte 

es beim Austritt nur nocli 3387 W E ; das sind 

86,6% des Heizwertes vor der Yorwarmung. 
Dieser Yerlust wird jedoch bei einer Yor

warmung des Gases neben dor Luft reichlicfi 
wieder wettgemaeht. durch die vollkommcne Aus- 

nutzung der Abhitze der. Verbrennungsgase fiir 
deń ProzeB, dio der Gesarht-Warmeeinnahme zu 

gute kommt.
Zur Feststolluiig einer genauen Warmebilanz 

sind Versuche im Gange, dio augenblicklioh noch 

nicht abgeschlossen sind.
Ueber das zur Yerwendung gelangte Misch- 

gas geben dio in den Zalilentafeln 1— 5 mitge- 
teilten Durclisclinittsanalysen in Volumprozenten 

Aufkl&rung.
1 cbm Mischgas wiegt 0,962 kg; 1 kg 

Gas nimmt einen Eauin von 1,040 cbm oin.

Zahlentafel 1. Koksofengas-Analysen .

co*
%

CO

. %

Hi

%

ca. WB/cbra

.<0
3.0
3.0 
2,2

6,0
5,2

0.0
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Zahlentafel 2. Iloeko fe  hgas-Analyson.
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Zahlentafel 3. M ischgas-Analysen.
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5.4
5.2
7.2
6.4 
6,6
5.0
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6,6
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9.4
7.1

5.7
4.8

8.1

7.9 
5.7 
5 S
9.4 
6.2

2345
2194
1948

1886

2145
2226

2007
1945
2324
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Zahlentafel 4. A na lysen  des M isehgases vor 

E i n t r i t t  iu die Kam iner.

COj . . 
CO . . 

H s . . 
CH4. . 
Ns . .

1. lłrobe 2. Probe Im Mittel

0//O O'/O ' ■
Volum<*n-% Ocwichts-%

6 0 6,0 6.0 27,30 1
22 4 12,31 19.4 . 20.90 1
25,-8 25,S 25.8 2.38 !

<5,7 7.9 7,3 5,45
39,1 40.9 40.0 52.50 |

Der Heizwert von 1 cbm des Gases betragt 
2126 WE, der Heizwert yon 1 kg des Gases 
2215 WE. Das Gas wurde in der Kaminer 
auf 1137° vorgew.’irint.

> Zablentalel 5. Ana l yson  des M iseligases beim 

Au s t r i t t  aus der Kam m er.

1. Probe

%

2. Probe 

%

Im Mittel 

Volumen-% j (3owlcht«-%

 ̂ CO, . . . 5,8 5,4 5.0 i 11,34

, CO ,  . . 23 0 20,0 2 1 5  ! 27,70 ;

■ . . . 24.3 25,2 24 8 2.20

! C H ,. . . 5.7 0,9 6 3 4.64

N t . . . 41.2 42,5 41.8 54 00
_ _ _ _ _  1 _________ !

Die Werte des Miseligases nach der Yor

warmung sind demnach: l cbm Mischgas wiegt.
0,97 7 kg; 1 kg Gas nimmt einen Raum von 

1,024 cbm ein. Der Heizwert von 1 cbm be
tragt. nur noch 2020 WE, der Heizwert von 
1 kg nur noch 2070 WE.

Das Gas hat also f. d. cbm noch 95,3% 
des Heizwertes vor der Vorwarmung.

• Das Mischungsverh,'lltnis des Koksofengase* 
zum Hochofengas gest.altete sich wahrend des 

Verlatifes der Schmelze verschieden. Tm An- 
faug wahrend der scharf abgegrenzten Ein- 
schmelz- und Frischperiode herrscht das Hoch

ofengas in iler Mischung vor; am SchluB der 

Schmelze wird der Koksofengasgehalt gesteigert. 
um die Raffination, wie nachher geschildert, in 
der gebildeten indifferenton Zone heipiem durch- 

zufiihren. Der Druck im Mischventil ist 

15—20 mm Wassersanle. Im Jahre 1914 vor 
Kriegsausbruch stellte sich auf* der Dortmunder 

Union der Preis f. d. cbm Koksofeugas auf 

1 Pf. und fiir 1 cbm Hochofengas auf. 0,17 Pf. 
Diesen Satzen entsprechend. betrugen die Gas- 
kosten f. d. t Stahl JL 3,78.

Abb. 1 zeigt die Anordnung der Mischgas- 
anlage; Abb. 2 stellt die Mischdiise dar.

Nach Ueberwindun^ der Kinderkrankheiten 
arbeiteten die Oefen nach dem Roheisen-Erz- 
Verfaliren mit einem Mischgas aus Koksofen- 

und Hochofengas im Verhaltnis 1:3 mit zufrie- 

denstellemlem Erfolge auf Massenerzeugung. Der 
Krieg mit seinen auBerordentlichen Anforde- 

rungen an die Vielseiligkeit in der Erzeugung 
der Stahlwerke, insbesondere yon raftiniertem 
KohlenstoffstahL und von allen inoglichen le- 

gierten Sonderstahlen fiir Watfen und Munition. 
stellte auch unser Werk vor die Frage, in den 

groBen Oefen hoch- und hochstwertige S o n d e r - 
s ta li le  zu erzeugen. Die neuen Aufgaben be- 
dingten zunachst ein Verlassen des Rolieisenerz- 

verfahrens und vollstandige Umstellung auf die 

Roheisenschrottarbeit. die vor dem Kriege schon 
probeweise betrieben worden war.

Bei der neuen Arbeitsweise stellte sich je 

langer, desto melir die Tatsache heraus, daB in
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den groflen Oefen bei Verwendung des hoch- 

wertigeu Mischgases, in Verbindung mit der 
Moglichkeit, nach Bedarf mit basischer, saurer, 
reakt.ionsfahiger nnd indifferenter Schlacke zu

j
l!

Abbildung 1. Anordnung der Mischgasanlage.

arbeiten und diese Schlacke schnell vom Bade 
zu beseitigen, geradezu ideale Vorbedingungen 
zur Erzeugung von Sonderstilhlen hochraffinierter 

Beschaffenheit, gegeben sind.

Im Gegensatz zu dem mit Dampf erblasenen 
Generatorgas, das stets freien Sauerstoff und 

Feuchtigkeit enthalt, ist das Koksofengas bei 
einem Gelialt von rd. 60% Wasserstoft' voll-
komnien trocken und frei von Sauerstoff. Der 
Wasserstoffgehalt bindet bei geniigender An- 

reicherung des Mischgases mit Koksofengas jeg- 
lichen Sauerstoff im Ofen restlos, so daB iiber 

das Bad eine indifferente Atmosphttre gelegt 

werden kann, die einer Sauerstoffaufnahme ent- 
gegenwirkt. Der Verlauf der Schmelze ist
folgender:

Nachdem in einer Frischperiode, nach mehr- 
maligem Abkippen der Sclilacke, der Phosphor 

aus dem Bade geniigend entfernt worden ist, 
wird der Gasstrom so geregelt, dafl durch An- 
reicherung mit hochwasserstofflialtigem Koks-

ofengas eine indiffe
rente Atmosphare im 

Ofen entsteht. Der 
Kohlenstoffgeiialt der 

Schmelze nimmt m  
nicht weiter ab, wah
rend gleichzeitig durch 
den gesteigertenlleiz- 

wert desGasgemisches 
die Badtemperatur so 

erhoht wird, dafl eine 
hochbasische Schlacke 
mit rd. 60 %  Ca O 
gebildet werden kann, 
die den Schwefel und 
Phosphor fast restlos

Abbildung 2. Mischdiise.

Bei einem Heizwert des verwendeteu Koks- 

oferigases von 4000 W E kann die Ofentem- 
peratur in kurzer Zeit so gesteigert werden, 
dafl bei geeigneter Zusammensetzung der Schlacke 

jede gewiinschte Umsetzung im Bade viel leichter 

und' vollkommener erreiclit werden kann, ais 
es bei den feststehenden, mit geringerwerti- 
gem Generatorgas betriebenen MartinBfen mog
lich ist.

aufnimmt. Kohlenstoffstfthle lassen sieh bei unserer 
Arbeitsweipe durch Abfangen in allen Hartegraden 
in bemerkenswerter Reinheit herstellen. Natiirlich 

ist hierbei der Roheisenverbrauch sehr gering ; er 

betragt auch fiir die liarten Stahlsorten nicht. 

iiber 10 °/o des Einsatzes. Der beste Beweis 
fur die an den Tiegelprozefl erinnernde Mog
lichkeit des Luftabschlusses ist darin zu 

erblicken, daB ein Eisen init 0,03 */• O 
und 0,12 °/o Mn in den Kippofen hergestellt 

. worden ist, ohne dali Rotbruch auftrat. 

Die Verbindung des Kippofens mit der 
am Ofen beliebig veranderliclien Betriebs- 
weise durch ein Gemisch von Hochofen- 

und Koksofengas bringt das Martinver- 
fahren auf eine Stufe bober Yollkommenheit. 

Ohne an hochwertige Einsatzstoffe gebun- 
den zu sein, kann man Stahle von einer 

Reinheit herstellen, die frfiher nur in Tiegel- 
oder Elektroofen zu^erreichen war.

Nachstehende Analysen Yeranscbaulicheu, wel- 

chc Hartę- und Reinheitsgrade sieh erzielen lassen:

StaliUorte C S. j -Mn p s

% % 1 % % %

woioh 0,03 Spur 0,12 0,010 0,020

liart 1,50 0,20 0,30 0 015 0,020
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In gleicher Reinlieit arbeiten die groBen 
Kippofen auf legierte Sonderstahle, wie Sili- 
ziura-, Mangan- und Nickelstahle, Silizium- 
Mangan- und Chrom - Nickelstiihle. Es gibt 

schlechterdjngs kaum eine Stahlsorte, die sich 

in diesem metallurgiscli aufierst yollkommenen 
Apparat nicht herstellen liefie.

Auf die Yorteile, die eine Betriebsweise mit 

kippbaren Martinofen gegenuber den feststehenden 
Oefen aufweist. kann ich im engen Rahmen 
meines Berichtes nicht naher eingehen; ich darf 
gie ais bekannt voraussetzen, da sie sdhon in 
verscliiedenen Vortragen und Abhandlungen ge- 
wiirdigt worden sin<}. Ich will mich deshalb 
nur auf die Mitteilung einiger Eigenarten der 
auf der Dortmunfler Union arbeitenden Kippofen 
(ygl. Abb. 8) beschrttnken.

1. Das eigentliche Ofengefafl besteht aus 

einer in sich gescblossenen, bereclmeten', starren 
Anordnung von Blechen und Konstruktionseisen,

/ dereń feste Yerspannung ein Auseinaudergehen 

des eigentlichen Ofens durch Ausdebnen des 
Mauerwerks ausschliefit, Die Ausmauerung wird 

stets in Form gebalten; ibr Bestand ist daher 
auch dauerhafter ais bei den feststehenden 

Martinofen. NaturgemaB miiśsen bei der Aus
mauerung des Ofengefafies geniigend Dehnungs- 
fugen vorgesehen werden. Ausbesserungsarbeiten 

werden nur erforderlich durch Wiederinstand- 
setzen der durćh den naturliclien YersclileiB 
entstandenen Schli den.

2. Die Brennerkopfe' sind ausfahrbar und 

ebenfalls aus einer festen Anordnung von Eisen- 

konstruktion hergestellt, so daB die Gebratichs- 
dauer des Gerippes sozusagen unbesdirankt ist. 

Auch hier liiBt die starre Form der Bewehrung 

nur ein beschrSnktes Arbeiten der Ausmauerung 
zu. Die Gas- und Luftzufiihrung bleiben stets 

erhalten, da geringer VerschlelB der Ziige an 

der Stirnflitchę des Kopfes ohne grofie Betriebs- 

unterbrechung sclmell wieder hergestellt werden 
kann. Zeigen sich bei langerer Betriebsdauer 
groBere Schaden, so werden die Kopfe einfach 
durch vorrUtige Reservek8pfe vermittels Kraus 
ausgewechselt.

In den ersten Betriebsjahren waren die aus 

Błech geschweiBten Kopfrahmen mit Wasser 
gekiihlt. Ais Folgę der Beweglichkeit der 

Kopfe gab diese Einriclitung oft zu Undichtig- 
keiten und daraus folgenden Betriebsstorungen 

AnlaB. Die Kopfe werden heute mit unge- 
kuhlten guBeisernen Rahmen ausgestattet; diese 

Abanderung von der WeHman’schen Bauart 

hat sieli bestens bewahrt.

3. Die Warmespeicher sind insgesamt in 

einen starken Bleclimantel eingehiillt.

Bei Bewehrung mit Konstruktionseisen treten 
durch Ausdehnung des starken, hocherhitzten

Mauerwerks oft Risse auf, die sich bei Gene- 
ratorgasbetrieb durcli die mitgefiihrte Flugasclie 
schneir zusetzen wiirden,::bei der Reinlieit und 
Geruchlosigkeit des Mischgases aber Gefahren 
fiir die Arbeiter in der Nahe und vor allem 

iiber den Kammern auf der Seitenbiihne des 
Ofens befurchten lieBen. Daher wrahlte man 

den starren Blecbinantel. Dieser verhiitet voll- 
kommen das Uńdichtwerden der Kammerummaue- 
rung. Durch den Fortfall der grofień Eisen- 
konstruktionstrager wjirde ermoglicht, die 

Kammern so weit vom Ofen abzuriicken, daB 
mit den Gas- und Luftżugen vollkommen senk- 
recht zum Ofenkopf heraufgegangen werden 

konnte. Der dadurch unter dem Ofen geschaffene 
Raum geniigt, um die Ofenschlacke bequem in 
auf Gleisen fahrbare Schlackenwagen auszu- 

kippen; dies war bei der friiheren Ausfiihrung 
durch die sperrige Kammerbewehrung unmoglieh 

gemacht. Die Kippschlacke braucht nicht durcli 
die GieBhalle herausgeschafft zu werden, son

dern yerlaBt unter der Ofenbiihne hindurch 
das Schmelzgebaude. Die GieBgrubenarbeit 
wird also durch die Schlackenabfuhr nicht 

gestiirt.

Die Kammerpanzer wurden in mogliehst ab- 
gerundeter Forni hergestellt; mit Winkeleisen 

yerst.arkt, zeigen sie eine sehr groBe Haltbar- 
keir. Die Kammerausmauerung ist mit hin-. 
reichendem Spiel (100 mm) in den Panzer 
hineingeset.zt und der Spielraum mit Sand hin- 
terfiillt.

Wie schon erwahnt, sind die Gas- und Luft- 

ziige voilkommen senkrecht gefuhrt,* so daB sich 
an den Wandeń keine Schlacke festsetzen kann ; 
diese flieBt in yollkommener Weise in die 
vor den Warmespeichern liegenden Schlacken- 

kammern.

Bei der Inbetriebsetzung der Neuanlage war, 
ausgebend von dem ublichen .Generatorgaś- 
betrieb, beabsichtigt, ein Mischgas von 1500 W E 
zur Yerbrennung zu bringen, und diesem ent
sprechend war das Kammerverhaltnis von Luft 

zu Gas wie 1,7:1 festgesetzt worden. Im 

Laufe des Betriebes stellte,_sich jedoch heraus, 
daB mit (gest.eigerter Temperatur ein erbohtes 

Ausbringen beim Roheisenerzverfahreir zu er
reichen war. Die Erfahrung hat gelelirt, daB 

ein Gas von 1800' bis 2000 W E die vorteil- 
hafjeste Betriebsweise gewrabr]eistet, namlich 
hochstes Ausbringen bei langster Haltbarkeit 

der feuerfesten Ofenzustellung. DemgemaB 
wurde das Verhaltnis der Kammern von Luft 

zu Gas bei den beiden 140-t-0efen wie 1,9:1 
geandert. Man ist bei diesem.Kammerverhaltnis 

noch gut in der Lage, neutral, d. h. nicht 
frischend, zu arbeiten, je nachdem man das 

Mischgas mit Koksofengas anreichert.
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4. Sowohl die Kippvorrichtung des Schmelz- 

gefafies ais auch das Heben und Ausfahren der 

Kopfe sowie das Bedienen der Ofenturen ge- 
•chieht elektrisch. Die elektrischen Antriebe

sind feuersicher und staubdicht aufgestellt. 
Betriebsstorungen sind nicht aufgetreten. Ein 

hydraulischer Antrieb der Kippmaschine wurde 
vermieden, weil bekanntlich Druckwasserleitungen
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und hydraulische łlaschinen selten lange dicht 

zu halten sind.
Die Kippofen mussen nur dann zu Instand- 

setzungspansen den Betrieb einstellen, wenn das 
Gewolbe des Schmelzgefafies erneuert werden 
muB oder die Kanimerpackung verschlackt ist.

Die Gewolbe lialten durchschnittlich 380 

Schmelzungen aus. Eine griindliche Ausbesse- 
rung des eigentlicheli Ofens ist in drei bis vier 
Tagen erledigt. Durch Abheben der Kopfe werden 
alle Teile leicht zuganglich. Da der Herdraum 

sofort aufier Verbindung mit den Kammern tritt, 
kiihlt der Ofen nach Einschlagen des alten Ge- 

wolbes in kiirzester Zeit ab, so daB die Instand- 
setzung in etwa drei Stunden in Angriff ge

nommen werden kann.
Die Kanimerpackung halt bei der groBen 

Reinheit des Miscligases in den Panzerhiillen 

mehrere Jahre aus; eine Haltbarkeit von 2000 
Schmelzen ist keine Seltenheit. Aus dem gleicheu 
Grunde sind die J a \- und Ableitungskanale un- 

beschrankt haltbar.

Die Yerwendung des Koksofen- und Hoch- 
ofengases ais Wilrmequelle fiir die Stahlerzeu- 
gung hat noch den wobl allgemein gewurdigten 
Vorteil, daB an Sonn- und Feiertagen, an denen 

die Gaskraftmaschinen des Werkes nur einge-
t-

Au den Bericht sohloB sich foigender Meinungs- 
ftustansch an:

Direktor W. Esser (Moidcrich): Kr. Dr. Springorum 

hat in seinem Bericht angegeben, daB die durchschnitt- 
liche Leistung in seinen lOO-t-Oefen 2,88 Schmelzungen 
je 24 st betragen hat, also 267,5 t  in der Doppelschicht. 
Es wurde mich interessieren, zu erfahren, welches Aus- 
bringen in 24 st die Dortmunder Union bei den 140-t- 
Oefen hat.

'S)i))l.»3ng. A. Schneider (Dortmund): 205 t in 24 st 
im Darclischnitt bei Vcrwendung des Mischgases.

Oberinspektor E. K e r l (Witkowitu): Das Aus-
bringen in W itkowitz betrSgt 285 t. in 24 st bei 180-t-Tal- 
botofen m it Behoizung von Miscligas aus 92 %  Generator- 
gas ron 1050 W E und 8 %  Koksofengas ron 3300 WE.

[Direktor IBr.-iJtlf!. F. S pringo rum  (Dortmund): Zur 

Beurteiluug dor Leistungśfahigkeit ron Oefen und Ver- 
lahi'i'n ist es unbedingt nótig, die Art der Beheizung, 
den Wert des Gases, den Einsatz und das Erzeugnis zu., 
kennon. Es wiłro daher wiinschonswert, diese Gesichts- 
punkte bei den Anfragen und Angaben zu beriicksichtigen.

Direktor A. K lin kenb e rg  (Dortmund): Der Heiz-
wert des Gases ttbt auf die Hohe der Erzeugung einen 
maBgebenden EinfluB aus. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, daB in unseren 80-t-0efen m it Leichtigkeit 
rier Schmelzen in 24 st zu crzielen waren, solange m it 
einem Koksofengas ron etwa 4500 W E Heizwert gear- 
beitet wurde. Ais im Laufo des Krieges der Heizwert des 
Gases immer mehr sank, rerringerte sich entsprechend 
die Erzeugung. Unter sonst gleichen Um stan Jon wird 
man also m it dem hochstwertigen Gas auch die hjjehste 
Erzeugung crzielen. Offen bleibt allerdings die Erage, 
ob das hochstwertige Gas auch die besten metallurgischen 
Erfolge crmoglicht. Unsere bisherigen Erfahrungen geben 
dahin, daB diese Erage nicht bojaht werden kann, daB 
rielmehr m it einem Gemisch ron Hoehofen- und Koks- 
ó fengaa metallurgisch die besten Ergebnisse erreicht 
werden.

schrankt arbeiten und dadurch die unbenutzten 
Gasiiberschiisse ein HochstmaB erreichen, die 
Martinofen aus diesen brachliegenden Warme- 
ąuellen billigst .warmgehalten werden konnen, 

wahrend bei Generatorgasbeheizung die Leer- 
laufzeiten der Oefen die Selbstkosten nicht uner- 

heblich belasten.

Zusam inenf assung.

Es wird das patentierte Verfahren der Dort
munder Union beschrieben zur Erzeugung von 
Kohlenstoffstahlen und legierten Sonderstahlen 

im kippbaren Martinofen unter Yerwendung eines 
niedrigwertigen und eines hochwertigen Gases 

ais Mischgas. Das Verfahren arbeitet in der 
Weise, daB zunachst oxydierend geschmolzen 

wird, worauf das niedrigwertige Gas gedrosselt 
und mittels des hochwertigen Gases eine mog

lichst sauerstoffarme Atmosphare uber dem Herd 

erzeugt wird. Gleichzeitig wird das Bad so hoch 
erhitzt, daB eine Schlacke von so hoher Basizitat 
und Reaktionsfahigkcit gebildet werden kann, 

daB Phosphor und Schwefel in die Schlacke 
geben und durch Abkippen der Schlacke fast 

restlos entfernt werden, ohne daB der Kohlen
stoffgehalt sinkt oder Zuschlage von Chrom, 

Nickel, Wolfram u. dgl. versclilackt werden.
*

*

Betriebsdirektor Sr.'3ng. E. Thom as (Hattingen): 
Bei der Beurteilung der Leistungsfahigkeit eines Ver- 

'  Tahrens laBt man sich zu leicht rerleiten, lediglich nach 
der moglichen Erzeugungsmengc zu fragen, wahrend 
die Leistungsfahigkeit hinsichtlich der Qualitiit unbe- 

riicksichtigt bleibt. M it Rucksicht darauf, daB wir uns 
in Zukunft mehr auf die Erzeugung ron Qualitatsstahl 
ais auf die Erzeugung ron groBen Stalilmengen rerlegen 
mussen, ist es angezcigt, bei der Bekanntgabe eines neuen 
Verfalirens besonders die Qualitivtsseite zu beriicksich- 
tigen. Im  Hiublickdarauf mochteichdie heutige Bekannt
gabe des neuen Yerfahrens der Dortmunder Union durch 

Schneider ais ein ,,Ereignis“ bezoichnen.
Wenn ós moglich ist, aus einem Martinofen Quali- 

tatsstahle, wio hier geschildert, zu erzeugon, die dem 
Eloktrostalil ais durchaus gleichwertig zu bczeichnen 
sind, so stehen wir m it Rucksicht auf die zukiinftige Ge- 
staltung unserer Betriebe ror einer ganz neuen Frage. 
Manche Stahlwerkc werden sich m it Rucksicht auf die 
zukunftig uotwendige Erzeugung ron Qualitatsstahl 
m itdem  Gcdanken tragen, einen Elektroofen cinzurichten, 

m it Rucksicht auf die hohen Anlagekosten sich jedoch, 
besonders unter don heutigen Yerbiiltnissen. abwartend 
rerhalten. Bei Einrichtung des ron Hm . S)ipl.*2nfl. 
Schneider geschilderten Yerfahrens diirfte der Ne u bau 
eines Efektroofens in rielen Fiillen entbehrlich sein.

Der fur das Yerfahren in Frage kommende Martin

ofen braucht nicht unbedingt kippbar zu sein, so daB also 
eine kostspielige Neueinriehtung nicht notwendig ist. 
Unbedingt notwendig ist nur das Vorhandensein ron 
Koksofengas. An Stelle des Hochofengases konnte auch 
irgendein Generatorgas treten. Der Herr Yorsitzonde hat 
eintóitend betont, daB wir alle danach trachten mussen, 
uns bezuglich der Brennstoffauanutzung rollkommen 
einzurichten. Hierher gehort auch die Yerwendung des 
hochwertigen Koksofengases beim Martinofen. Wenn 
also eine Kokerei rorhanden ist, miissen Einrichtungen 
geschaffen worden, um das Kokereigas fiir das Stahlwerk 

freizubekommen. In  erster lin ie  muB die Zufuhr roa
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Kokskohle genugend sein, um die Kokcreianlage so be- 
treiben. zu konnon, daB mdglichst yiel UeberschuBgas 

frei wird. Werke, die eigene Zeehen haben, werden sieli 
natiłrlieh m it der Kohle segnen konnen, die anderen 
Werke hiingen vom Wohlwollen dos Kohlensyndikats ab. 
Ea wird eine verdienstvolle Aufgabo deB Arbeitsaus- 
sehusses sein, diesbezuglieh an den betreffenden Stellen 
helfeud einzugroifen. Jedoch durfte dieses eine Erago 

sein, die hier nieht weiter erortert werden kann.
Eine andero Erago ist jedoch folgonde: Viele Koks

ofen werden noch m it eigenem Gas beheizt. Dio hierzu 
notwendigen Gaso freizumaehen, ware eino selir wichtige 
Aafgabe, da alsdann das gosamte Destillationsgas der 
Koksofen dom Stahlwerk zugefiihrt werden konnte. Der 
Koksofen muBte natiirlich umgebaut werden. Eiir die 
Beheizung kiime Hochofcngas in Erago oder auch Gene- 
ratorgas, letztores, wenn moglich, aus dem eigenen Koks- 
abfall dor Kokorei erzeugt. Ich mochte deshalb dieErage 
stellen, ob yielicieht Herren anwescnd sind, die nach 
<Iieser Richtung hin bczuglich des Umbaues des Koks- 
ofens bereits Erfahrungen gomaeht haben.

Diejenigen Werke, welche kein Hochofengas, wohl 
aber Koksofengas an den Martinofen abgebon konnen, 
werden gut tun, den Versuch zu machen, aus ihrem eigenen 
Koksabfallim Gaśorzeugcr — etwa im Abstichgaserzeuger
— Gas zu erzcugcn und dieses m it dem Koksofengas 

im Martinofen zu verbrennen.
Wenn ein Werk eine Kokorei hat mit iilteren Oefen, 

die auBerdem wegen Kohlenmangels nicht rcgelrecbt be
trieben worden konnen, so werden yom erzeugten Destilla
tionsgas 70 %  zur Eigenbeheizung der Koksofen vjur- 
braueht. Es ist nun wiinechenswert, diese 70 %  auch dem 
Stahlwerk zuzufuhren. Tu diesem Eall muBte also-die 
Beheizung der Koksofen durch Hochofengas oder Gene- 
ratorgas erfolgen. Letzteres windo um gUns^igsten aus 
dera Koksabfall dor Kokerei eizeugt. Bei dieser Um- 
anderung der Beheizung mussen natiirlich die Breuńer 
entsprechend dem geringeren Heizwert des neu zu ver- 
wendondon Hoehofen- bzw. Gencratorgases umgeiindert 
werden.

Direktor 5)t.-3lt0. E. Spr i ngorum (Dortmund): 
Meines Wissens wird auf dem „Phdnix“ in  Hordo eine 
Koksofenbatterie m it Hochofengas beheizt und das Koks
ofengas fiir das Martinwerkfreigeniaclit. Ebenso istes wohl 

auf dem „Deutschen Kaiser“ i\nd in Witko witz. Der zweite 
Wcg,Gasim Abstichgase-rzouger herzustellen und damit 
die Koksofen zu beheizen, ist auch gangbar. Ichmochto 
aber annehmon, daB dio Reinigung dieses Gases auBer- 
ordentliehe Schwierigkeiten und erhebliche Kosten ver- 

nrsachen wird. Auehglaube ich nicht, dafl man m it billigem 
Koks auskominen kann. Man muB fiir den Abstichgas- 
erzouger wahrscheinlich guten Koks haben, denn mit 
billigen, d. h. sehlechten Brennstoffen hat man meines 
Wissens in Abstichgaserzeugem noch keine guten Ergeb

nisse erzielt.
Direktor O. I Io lz  (Oberhausen): Ich bin der Au-

fcicht, daB man, wenn man in der Lago ist, m it Hochofen
gas die Koysofen zu behoizen, auch jn it anderen billigen 

Brennstoffen die Koksofen zu behoizen yermag. Das 
Hochofengas hat 900 WE. Im  Abstichgaserzeuger her- 
gestolltes Koksgas hat auch 900 bis 1000 WE. Ich glaube, 
dieser Beheizungsart durfte dic Zukunft beschieden sein, 
schon deswogen, wcil der Abfallkoks aus Griindcn der 
Fracht an Ort und Stelle verwertot werden muB. Auch 
die Kossel werden naturgemaB m it minderwertiger Kohle 
beheizt werden mussen. Soyicl ich weiB, arbeitet auch in 
Rheinhausen die Kokerei m it Hoćhofengasbetrieb erfolg- 
reich.

Direktor W. Esser (Moiderich): Die neuen Koks-
ofenbatterien auf den Rheinischen Stahlwerkcn sind vou 
vornherein so gebaut worden, daB sic jederzeit m it 
Sehwachgas beheizt werden konuen. Uusere ursprung- 
liche Absieht war, Abstichgaserzeuger aufzustellen, um 
m it diesem Gase die Koksofen zu heizen. Eine Reihe von 
Erwagungen hat uns aber dazu gefiihrt, nicht unmittel-

bar diesen Gedauken in die Praxis umzusetzen, sondern: 
in Abstichgaserzeugem Trockcngas zu erzeugen zur Be
heizung ron Winderhitzcrn unserer Hochofenaidage, 
und das hierdurch frei werdende Hochofengas in die 
Koksofen zu schicken. Die Reinigung des Abstichgene- 
ratorgases muB rerschieden weit getriobeu worden, je 
nachdem; ob man das Gąs in Winderhitzem oder in Koks- 
ofen Yerwcnden will. Die Yerscliiedenen Einnen, die sioh 
m it dem Bau von ' Kokereien bofasseń, sohreibon aber 
cinon hohen Reinheitsgrad des Gases vor und yerlangen 
vor allem, daB das Gas frei von Teer soi. W ill man bei 
Gas aus Abstichgaserzeugem diese Bedingungen erfullen, 
so muB dąs Gas sehr weit heruntergekuhlt werden, und 
seine fiililbaro Wiirme geht yerloren. Wir sagen uns, 
daB zur Beheizung von Winderhitzem das Gos viol weniger 
weit gereinigt zu sein braucht, und hóffen daher, m it 
zwei hintereinandcrgesehalteten Trockenreinigcm aua- 
zukommen, zumal wenn wir entweder zwisehen die beiden 

oder hintor den zweiten Trockcureiniger in dic Rohr- 
leitung ein Gitterwerk aus feuerfesten Steinen oinbauen 
nach der Art, wie man die Kammern fiir Martinofen aus- 
mauert. Wenn wir auf diese Weise dio fiihlbare Warme 
des Abstichgaserzeugcrs uns wenigstens zu einem groBeu 
Teile noch nutzbar machen, so glauben wir, wirtschaft- 
lichor zu arbeiten.

Obćrinspeklor E. Kerl(W itkow itz): Die Bsschuffen- 
heit des Kokśes ist dieselbe geblieben; es wurde dieselbe 
Temperatur erreiclit. Der Yerbrauch au Hochofengas 
warselbstverstiindlich m it Riicksicht auf seinen niedrigen 
Heizwert ein groB.Ter ais bei yerwendung von Koksgas. 
In  der Praxis zeigte sich, daB die Ver\vcndung yon Hoob- 
ofengas angenehmer ist ais die von Koksgas, da das feuer- 
festo Mauerwerk weniger angegriffen wird. Das Hach- 
ofengas kann jedoch mir yorgewiinnt vorwendetr worden. 
Daher sind alle unsere neueren Oefen bereits dement- 
sprechend zugestellt, wodureb die Verwendung von Koks- 
gas oder Hochofengas jederzeit oder in jeder beliebigen 
Monge, z. B. die Halfte der Batterie m it Koksgas, die an
dere m it Hochofengas usw., moglich ist. Oefen iilterer 
Bauart ohne diese Einrichtung mussen daher umgobaut 
werden.

Ueber die fiir metaliurgische Zwecke froiwerdenden 
Mengon Koksofengas, bei Beheizung der Koksofen m it 
Hochofengas oder einem anderen minderwertigen Gas* 
soli folgendes Beispiel Auskunft geben:

Eine Anlage m it zwei Batterion Yon jo 40 Oefen und 
einer Batterie von 01 Oefen, wovon insgesamt 101 Oefen 
ais Verbundofen ansgofiihrt sind, verbrauelVt bei Be
heizung m it Koksofengas bei einer GesamterŁeugung
an Koksofengas in 24 st v o n ................... 412.*500 m*
rd. 50 %  dieser Menge, d. s. . 200 250 m*

Werden die Verbundofen m it Hochofengas beheizt, 
wofiir bei 101 Oefen insgesamt rd. 800000 m* erforder- 
lich sind, so yerbleiben yon der erzeugten Koksofengas-
menge v o n .......................................................  412 500 in*
nach Abzug der zur Beheizung der rest- 
lichen 40 Oefen, fiir Gasmasehinen, Kessel- 
heizung (Zundfbunmcn), Ueberliitzer und 
sonstige Nebenapparate notwendigen Menge
von rd.................................................................  140 500 m*
fiir metaliurgische Zwecke insgesamt . . . 272 000 m*
Koksofengas rerfiigbar.

Eriiher, ais famtliche Oefen, also auch die Yerbund- 
ofen, mit Koksofengasbeheizt waren, standennur 124000m* 
zur yerfiignng. Es zeigt sieh also, daB bei Beheizung von 
nur 70 %  der Koksofenaulage m it Hochofengas 140 000 m* 
mehr Koksofengas fiir nictatfurgiścho Zwecke frei werden,

Obcringenieur M. Sehellew ald  (Rhein
hausen): In  Rheiuhausen wird in der gleichen Weise
gearbeitet; es handelt sieli allerdings um eine Koksofen
batterie, die yon vomherein dafiir gebaut war.

Oberinspektor E. K e r l (Witkowitz): Wir haben in 
Petershofen in  Oberschlesien eine Kohle, dio sohlecht 
im Gaserzeuger za yerarbeiten ist, und haben uns daher 
iiberlegt. ob wir diese Kohle nieht yerkoken konnen,
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wobei wir Amiuoniak und andere Nebenerzougnisse ge
winnen wurden; den dabei entstehenden sohlecbten Koks 
konnten wir dann im Abstichgaserzeuger yergasen und 
dic in den beiden Prozę ssen entstehenden Gase miBchen. 
Es wiirdc daraus ein Mischgas gleieb dem der Dortinunder 
Union zu gewinnen sein. Dies wiire vielleicht ein Weg, 
um den Werken, dio kein Hochofengas und kein Koks- 
gas haben, Gelegenheit zu gebon, hochwertiges Gas zu 
erzeugen. Allerdings miiBten orst dio Schwierigkeiten, 
die durch die Staubontwicklung boim Abstichgasorzeuger 
entstehen, beseitigt sein.

Professor B. Osann (Clausthal); Kurzlich ist eiii 
Vortrag von K oppers iiber dio Entwickelung der Leuclit- 
gaserzeugung in Koksofen veroffentlicht worden1). Dieso 
Oefen werden m it Generatorgas, das irgendwie zur Ver- 
fugutig steht, beheizt. Vielleicht kann einer der Herren 
da Anregung finden. Man nimmt irgendeinen gering- 
wertigen Brennstoff (Kleinkoks, Stein- oder Braun- 
bohlen), vergast ihn in Gaseizeugem und heizt damit die 
Koksofen. Dio Menge des Heizgases soli nach Koppers 
dopfelt so groC wie die Monge des erzeugten Leuchtgases 
sein. Bekanntlich hat die Friedrich-Wilhclni-Hutte in 
Miilhcim-Ruhr schon seit yielen Jahren Versuche mit 
Hochofongas in Koksofon genacht; hier sind auch Warnie- 
speicher fiir das Gas yorhanden, wiilu-end ja sonst bei 
Koksofen nur dio Luft yorgewiirmt wird.

Direktor A. K lin kenbe rg  (Dortmund): Im  all-
gemeinen kann ich dio Ausfiihrungen beatatigen, die Horr 
Diroktor Dr. Springorum gemacht hat. Ich mochto aber 
noch darauf hinwoisen, daB in Zukunft dio deutschen 
Stahlwcrke der Qualitiitsfrage die groBte Aufmorksam- 
keitschenken muesen. Die Quali tattai bei t wird aber dureh 

Zuhilfenahme von Koksofengas bedeutend erleichtert. 
Aus diesem Grunde gohort das Koksofengas an erster 
Stelle in den Martinofen. Alle Betrebungen, beim Koks
ofen selbst die Beheizung durch andere Gasarten zu oi- 
eetzen, sind von diesem Gesichtspunkte aus zu begriiBen.

Direktor W. Essor (Meiderich): Ich mochte zu-
nachet auf eine Bcmerkung des Herm Dr. Thomas zuriick- 
kommen; er sagte, man braucht zur Beheizung der Koks
ofen 70%  des solbstorzeugten Gases; man kommt be- 
kanntlicb m it 50 %  aus.

Der Heizwert des Gases aus dem Abstichgaserzeuger 

ist. m it 1000 W E zu iiiedrig eingesetzt. Wenn ich nicht 
irre, sind in dem in „Stahl und Eisen“a) yeróffentlichten 
Vortrage von Dr. Markgraf 1300 WE angegoben. Wenn 
das Gas nicht mehr ais 1000 W E  enthalten soliło, so wiire 
das sehr ungiinstig.

Betriebsehcf Jaw orsk i (Bismarckhiitte): 1000 W E 
fur Gas aus Abstichgaserzeugern ist zu tief gegriffen; 
der durchschnittlichp Heizwert kann m it 1100 W E  an- 
gęgeben werden. Schwerorwiegend ist, daB die Eigen- 
warme dos Gases der Abstichgaserzeuger noch nicht nutz- 
bar gemacht werdeil konnte wegen des hohen Staub- 
gęhaltes des Gases.

Direktor W. Esser (Meiderich): Gerade aus dieser 
Antwort scheint mir dio Frage entschieden, daB man boi 
Beheizung yon Winderhitzern dio EigenwKrme des Gases 
ausnutzen kann.

' Bctriebschef Jaw orsk i (Bismarckhiitte): Ich mochte 
hinzufugen, daB der theoretischo Heizwert nur 1165 W E 
betragen kann. Die Zuziehung der Eigcnwiirme des Gases 
«um Heizwert, d. li. dio Angabe des Verbrennungswertes, 
ist eine Irrefiihrung, sobald sie einseitig gescluekt.

Direktor 0. H o lz  (Oberhausen): Ich mochte Herm 
KJinkenberg erwidern, daB or zweifellos recht hat m it 
seineni Hinweis auf dio Qualitiitsstahl-Herstellung. Das 
darf aber nicht der dinzigo Gesichtspunktsein, wirmussen 
auch das gewohnliche Stabeisen billiger machon. Das

*) Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1919,
1. Juni, S. 543.

*) 1018 1S. Juli. S. 649/57; 1. Auc.. S. 703/7; 8 .Aug., 
Si.725/30. Vgl. ®l..3tifl.M. B ra li t i g a m  , St. u. E. 1918, 
7- Marz, S. 1S6/9.

allgemeire Volkswirtschaftsinteresse wird es ais zweck- 
miiBig erscheinen lassen, daB wir jede's erroichbaro Koks
ofengas inden Martinstalilwerkenyerwenden. Es wird wohl 
oine der Aufgaben der Ueberwachungsstelle fiir Brenn- 

stoff- und Energie wirtsehaft sein, dieso Frage allgemein 
zu priifen, damit hier etwas Ganzes crroicht wird; das 
wird uns yielloicht iiber dio ungeheuren Schwierigkeiten, 
die wir in Zukunft infolge der Kohlennot zu orwarten 
haben, etwas hinweghelfen.

Direktor F. yon H o lt  (Georgsmarienhutte): Ich 
mochte einiges zu dom Trockengaserzeuger der Georgs- 
Marien-Hiittebemerken. Daserzeugte Gas hatcinenHeiz
wert vonotwa 1000 W E, aufdaskalte Gasbezogen. Dadie 
Eigcnwiirme betrachtlich ist, durften die yorhin ange - 
fiihrtenZiffern yon 1200 unjl 1300 W E sich auf das warme 
Gas beziehen. Ich habe leider keine Unterlagen dariiber 
zur Hand. Im ubrigen mochte ich aber bemerken, daB 
wir m it dem Trockengas bisher schon ganz annehmbare 
Erfolge orzielt haben. Wir heizen zurzeit einen Roheisen- 
yorfrisehmischer, ohne daB uns der yorhin bemangelte 

Staubgehalt Schwierigkeiten bereitet. Bei der Beheizung 
der Martinofen haben wir indes dio Betriebsstorungen, 
die durch das Hiingcnbleiben des Staubes in dem Gitter- 
werk der Kaminern bei den Oefen .unserer Bauart leider 
entstehen, noch nicht ganz beseitigen konnen. Wir be- 
schaftigen uns zurzeit m it einem besonderen Staub- 
abscheidungsverfahren, das uns in Kiirze in den Stand 

setzen wird, dem genannten Uebelstande abzuhelfen.
Ich bin in der Lage, iiber dio Beheizung von Koks

ofen m it Schwachgas Angaben zu machen. Die Georgs- 
Marien-Hutte beheizt seit langerer Zeit m it gutem Erfolge 
Koksofen m it Hochofengas. Dio Oefen sind von der Firma 
Collin, Dortmund, erbaut und von dieser fiir wahlweise 
Beheizung m it Koksofen- bzw. Hochofengas eingerichtet. 
Es stellte sich schon bald nach der Inbetriebnahme heraus, 
daB die Beheizung m it Hochofengas wirtschaftlicher war. 
Dio Ursacho dieser Erscheinung liegt nach unseren Ermitt- 
lungen in der Bauart der Oefen,

Was don Gosyerbrauch der Koksofen betrifft, so 
braucht man nicht mehr Wiirmomengen zur Heizung, 
wenn man Hochofengas benutzt, ais wenn man Koks
ofengas yerfeuert. Ein Koksofen kann m it etwa 50%  
des WTarmeir.halts der Destillationsgase betrieben werden; 
eine Hochofengasmonge m it dem gleiehen Wiirmeinhalt 
geniigt dann gleichfalls.

DirektorŚr.-Stig. K.Rummcl(Dusseldorf): Gestatten 
SiemiralsLeiterderneugcgrundetenWiirmestello Dussel- 
dorf(Uebcrwachunsgstello fiir Brennstoff-und Energiewirt- 
sehaft auf Eisonwerken) ein paar Worte. Nicht daB ich mir 
anm aflen mochto, ein Urtei 1 uber dasVorgetragene zu fallet>, 
aber ich mochte moiner groBon Freude dariiber Ausdruck 
geben, daB hier dio Vertretcr der yerschiedensten Werke 
sich m it groBem .Freimut iiber ihre Erfahrungen im Be
triebe geauBcrt haben. Das ist etwas, was gerade uns vón 
der Wiirmestelle besonders naho angeht. In  unserem 
neuen Deutschland haben wir nicht das Recht, einen 
solchen Luxus zu treiben, daB jedes Werk seino Erfah
rungen fiir sich behiilt, wenn sio der Allgemeinheit niitzen 
konnen. W ir miissen weitgebend dafiir sorgen, daB alle 
Erfahrungen, die das einzelne Work erwirbt, der Allge- 
meinheit zugute kommen; dann wird unsere deutsche 
Wirtsehaft wieder in dio Hohe kommen. Sie wissen, daB 
in Amerika langst nach diesem Gfundsatz yerfahren 
wordenist, und daB dortin den Sitzungem in weitgehender 
Weise iiber alle technischen Fragen gosprochen wini- 
Lassen Sie daher uns yon der Warmostelle an Ihren Er
fahrungen Anteil nehinen. Ais Gegenwert konnen wir 
Ihnen bieten, daB wir Ihnen bei Iliren Versuchen doch 
m it dem einen oder anderen zur Hand gehen konnen. 
Es ist schwer, praktische Versuche zu machen, wenu auch 
jedes Werk heute guto Fachleute zur Verfugung hat. Es 
ist in der Weit bisher schon sehr yiel Fehlarbcit gemacht 
worden; es sind Sachen yersucht worden, an dereń physi- 
kalischen Grundlagen noch manches gefehlt hat. Das 
kommt daher, daB der Betriebsmann sehr oft weit von
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seiner Schulzeit entfemt ist und an rein wissensebaft- 
lichcn Grundlagen manchcs yerloren hat; er braucht 
nachiier den einen odcr anderen Eachmann. Unsero Auf- 
gabe wird es sein, Ihnen in solchen Dingen zur Hand zu 
gehen und Ihnen dabei zu helfen. Deshalb bitto ich Sie; 
Wenn Sio derartige Vcrsuche'machcn, geben Sie uns Be- 
scheicl, dam it wir an den Vbrsuchon teilnehmen konnen. 
Der Vorteil wird oin gegenseitiger sein. Ich spreehe noch- 
mals die Hoffnung aus, daB wir zu ali diesen Aufgaben 
mit herangezogen werden.

Direktor W. Essor(Meiderich): Herr Dr. Springorum 
hat bei seinem Vortrago einen wunden Punkt beruhrt, 
unter dem wir wohl allo gleichmaBig leiden. Das ist die 
Frage des auBerordcntlich schlećhten Betriebes unserer 
Gaserzeuger unter den heutigen Vcrlialtnissen. Die Zechen 
liefem „Steinkohlen*1 im wahrsten Sinne des Wortes, 
25 %  Steine und 75 %  Kohlen. Bei diesen traurigen Yer- 
hiiltnisson sollto man allgcmein danach trachten, daB 
die Kohle fur Gaserzeiigerbetriob ais NuBkohlo gcliefert 
wird. Wenn man sieh die Zahlen iiber die Zusammen- 
setzung des Generatorgases an den beiden loicht zu er- 
kemienden und zu untersuchonden Gehalton: Kohlen- 
saure und Kohlenoxyd, ansieht, so erkennt man auf den 
ersten Blick den ungeheuren Unterschied in der Zu- 
sammensetzung des Gases, sobald grobe NuBkoblen zur 
Verfiigung stohen, gegeniiber der Verwendung von Stiick- 
oder.gar Forderkohle. Die Vergeudung, dio houte in den 
Gaserzeugem getrieben wird, ist ungeheuer groB. W ir 
konnen uns den Luxus aber nicht leisten, ein Generator
gas zu erzougen, das 10 bis 12 %  Kohlensaure enthiilt. 
Darum sollto jeder an seiner Stelle YerSuclicn, darauf zu 
drangen, daB fiir den Gasorzeugerbetrieb die Kohle nur 
in den groben NuBsorten angeliefert wird.

Betriebsdirektor F. Thomas (Hattingen):
Wir habeń vorhin von verschiedonen Seiten gehort, daB 
Koksofen umgestellt worden sind; ich darf yiel leicht 
fragen, ob das durch einen groBeren Umbau geschah 
oder durch kleine, einfache Aenderungen m it billigen 

Mittcln zu erreichen gewesen ist.
Direktor W. Esser (Meidcrich): Es ist giinzlich un

moglich, nut kleinen Mittcln d:e Sache zu maehen. Man 
muB von Tornherein dio Koksofen darauf bauen, daB sie 
mit Schwachgas boheizt werdon konnen; sonst ist die 
Sache ganz unmoglich. Eino vorhandone Battcrio darauf 
umzubauen, ist auSgeBchlossen. Es bleibt nichts- anders 
iibrig, ais m it ihr zu arbeiten, bis sio ihres natiirlichen 
Todesstirbt und sio dann umzubauen.

Betriebsdirektor F. W ieder (Rheinhausen): Ich 
mSchte dem ArboitsausschuB zwei Fragen zur Bearbei
tung yorlegen:

1. Wie ist es moglich, Winderhitzer m it anderen 
Warmemitteln zu ‘ heizen, um Hochofengas freiżutio- 

kommen ?
2. Ist os moglich, Koksofen nicht m it Hochofen-und 

Koksofengas zu heizen, um dieso Gase frei zu bekommen ?
Vorsitzender Generaldirektor Th i c 1 e : Ichglaube, daB 

die Fragen schon im groBen und ganzen beantwortetsind.

Direktor W. Esser (Meiderich): Ich liabe mich wahr- 

itcheinlich nicht klar genug ausgedrUckt. W ir beabsich- 
tigen, m it Trockengas Winderhitzer zu bcheizon uud das 
dadurch freigewordeno Gichtgas zu bonutzen, um mit 
diesem Schwachgas die Kokerei zu beheizen.

Betriebe direktor Sr.-gttęj. F. Thomas (Itattingen): 
Dio zweito Frago glaube ich, vorhin schon beantwortet 
zu haben, indem ich anrogtc, doo Koksofen m it Gas aus 
Gaserzeugem, gcgobenonfalls aus AbstichgaSerzeugern, zu 

beheizen.
Ich mochte doeh noch einmal auf den Punkt zuriick - 

kommen, don Herr Direktor Esser vorbin m it der Absage 
beantwortete, daB cs unmoglich sei, einen Koksofen so 
umtuandern. Ea ist ja  das Allereinfachste, alles umcu- 
werfen und neuzubauen; das Schwierige ist aber, etwas 
Vorhandenes brauohbar umzuandern. Es waro wohl 
des Nachdenkens wert, ob das hier nicht moglich ist. Die 
Sache ist so: W ir haben boim Koksofen kleine Gaspfoifen,

zu denen das Koksofengas zwischen den Kammem herein- 
stromt. Konnte man diesen Pfeifen den yierfacheh Quer- 
schnitt geben, dann ware ja  die Wiirmomenge,,die auf- 
gebracht wiirde, dieselbe, weil eben die yierfacbo Gas- 
mengo hineinkame; Es fragt sieh nur, ob dio theoretische 
Yerbrcnnungstempcratur, dio dabei entsteht, hinreichen 
wird, um dio Kohlen in entsprechender Weise zu ver- 
koken, so daB die Giito desKokses nicht darunter leidet.

Direktor F. von H o łt  (Georgs-Marien-Hiitte): Nach 
meinen Erfahrungen ist es ausgcschlosson, Koksofen, die 
fiir Koksofengasbeheizung eingerichtet sind, ohno voll- 
stiindigen Umbau m it Schwachgas zu beheizen. Sie 
konnen das minderwertigeGasnicht wie das Koksofengas 
kalt einfuhren und den Fehlbetrag an Warmo etwa durch 
groBero Gasmengen (Hochofengas: Koksofengas etwa
4 : 1) ausgleichen. Dios wiirde zunachst erfordem, daB 
die Heizziige zwischen den Kammem und die Abgas- 
kanale groBero Abmessungen haben muBten. Tatsiich- 
lich wurdon Sie aber auch dann nicht dio fiir die 
Yerkokung erforderlicho Temperatur erreichen. Das 
Schwachgas muB in besonderen Regeneratiy-Gaskammem 

yorgewarnit werden. Durch oinfachen Umbau Yorhan 
dener Koksofenbatterien lassen sieh diese Kammem 
śchwerlich einrichten. Jedo Ofenbaufirma wird Ihnon 
zu einem Yollstiindigen Neubau raten.

®r.«3llfl. O. Potersen (Dusseldorf): Die Anregung, 
die soeben Herr Direktor Esser gab, jeder mogę an seiner 
Stelle auf die Zechen oder das Syndikat beziiglich einer 
besseren Sortierung der Kohle einmrken, hat ein leb- 
baftes Bravo in der Yersammlung heryorgerufen, ein 
Beweis dafiir, daB Sie alle unter diesem Uebelstande 
leiden. Wir haben heute morgen Gelegenheit gehabt. 
diese Sache auch im ArbeitsausschuB zu besproehen, und 
ich konnte dnrt mitteilen, daB dio Wiirmestolle sieh diesen 
Punkt schon yomemerkt hat. Aus den Beriohten, dio die 
Oberingenieure der Wiirmestelle erstattet haben, gehen 
immer wieder dio Klagen der Werkc hervor, daB sie m it 

der minderwertigon Beschaffenheit der Kohlenlieferungen 
nicht auskommon. Herr Dr. Itummol hat sieh schon yor- 
genommen, diosen Punkt m it dem Kohlensyndikat zu 
besproehen.

Vorsitzendor Gei.eraldirektor Thie lo : Der auBer- 
ordentlich lebhafte Meinungsaustausch iiber den eben 
gehorten Vortrag ist ein deutlicher Beweis fiir dio Wich- 
tigkeit des Gegeustandes.

Wenn Herr Dr. Thomas soeben ausfiihrte, das von 
Herrn Schneider in seinem Bericht Mitgoteilto sei ein 
Ereignis, so kann ich dem nur yoll und ganz zustimmen. 
Es entsteht somit tatsachlich dio Frage: Ist der Elektro 
stahl ofen noch fiir uns das allein seligmacheńde Mittel. 
um die Beschaffenheit des Rohstahls in eine Form zu 
bringen, dio den wirtschaftlichcn Zwecken bossor und 
sparsamer dient? Ich hbffe, daB die heutige Aussprachi- 
dazu dienen wird, die Kliirung in dem’einen oder anderen 
Punkte, dio offenbar noch notwendig ist — das hat 
die Erorterung ergeben — moglichst rasch herbeizu- 
fiihren.

Ich hoffe weiter zuYersichtlich, daB die Mitwirkung 
der Warmestelle uns yon Nutzen sein wird. Wenn Sie 
Ihre Betriebe bezuglicli Brennstolfwirtschaft unter- 
suchen, werden Sio finden, daB wir allzumal Siinder sind, 
der eino etwas mehr, der andere etwas weniger. Bei der 
Kohlenmenge, dio wir heute zur Verfiigung haben, und 
dio in Zukunft noch geringer sein wird, ist die groBte 
Sparsamkeit am Platzo. Um so mehr ware os zu bcgriiBen, 
wenn wir bei Ersparnis an Brennstoffen zu gleicher Zeit 
noch eine Verbesserung der Gute des Stahls erroichon 

konnten.
Betriebsdirektor SDr.»Qltg. B. Am borg (Dusseldorf- 

Oberkassel): Es ist ein dankbar zu bęgriiBonder Erfolg, 
wenn es m it den von dem Vortragenden und den Yor- 
rednern erwahnten Mitteln gelungen ist, die Gute unserer 

Massenerzeugnng in groBcn Oefen zu erhohen. Die Leich- 
tigkeit, m it der die Intensitiit der Beheizung durch Aeu- 
derang deB Mischungsyerbiiltnissses der Gase eingestellt
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sowie je nach Bclioben eine oiydiorende odei ausge- 
sprochćn reduzierende, fast sauerstofffreie Flamme er
zielt werden kann. soheint os zu ermogliohen, oinen re<- 
neren und besser desosydiorten Stalli zu crgchinelzon, 
ais es in der Mehrzalil der bisherigen Falle moglich' war. 
Trotzdom glaube ich, daB wir die Erwartungen be- 
/.uglich der Giite des m it Koksofcngas ersehmolzenen 
Martina ta bies nicht iibertreiben durfen; insbcsonderc 
werdon Tiegol- und Elektroofen ihre Berechtigung nicht 
verlieren, wenn es sich um hochbeanspmchtes Materiał 
handolt. Dio Griinde dafiir einzeln zu nennen, wiirde 
hier zu weit fiihren. Donkon wir nur an die Vereinigten 
Staaten, wo m it Oel von 10 000 bis 11 000 WE/kg und mit 
Naturgas von 8000 bis 10 000 WE/ir.3 noeh weit groBere 
Wiirmeintensitiiten in die Oefen oingefiihrt werden und

trotz aller natiirlichen Yorzuge des Landes und d?r Roin- 
heit der Rohstoffe im GroBbetrieb keine wosentlioh 
hohere Giite erzielt wird. Die Oefen sind hierbei noch 
cinfaclier gebaut, da eine Vorwiinii'u>ig deŚ Brennstofies 
iiborhaupt nicht stattfindet; die Konzentration dor zuzu- 
fiihrenden Wiirmccinheiten und die Eigenschaften der 
Flamme lassen sich beliobig regehi, alle dieso Yorzuge 
sind seit Jahren bekannt, und doch haben dio iibrigen 
Schmolzofen und SclmielzYerfahrcn dadurch nicht an 
Bedeutung oingebiiBt. Im  Gegenteil, die Yerbcsscrung 
des Erzougnisses des Martinofens zieht m it Notwendig- 
keit eine Yerbcsscrung z. B. des Elektrostahles nach sich, 
da hiermit dem Elektroofen die Moglichkeit geboten ist, 
sein besonderes Loistung8vennogcn von yomhercin ari 
einem Robsłoff von Orhohter Giite zu beginnen.

Arbeiten deutscher Eisenbau-Werke aus den Kriegsjahren 

1914 bis 1918.

Von H. B osenberg  in Diisseldorf.

(Fortsotzung ron Seite 364.)

2. Fachwerksbrucken.

I u geringerein Umfange ais die vorśtehend ge-
schildertcu Ueberbauten, dereń Haupttragwerk 

einfache Walztriiger oder Blechtrager bildeten, 

sind zu Ersatzbriicken F a c h w e rk tr ilg p r  her- 
angezogen worden. Sie gelangten erst zur Anwen

dung, ais die Forderung mogliehst schneller 

Wiederherstellung zerstOrter Verbindungen nicht 
mehr allein ausschlaggebend bei der Wahl der 

Bauart war und die ortliclien Verhiiltnisse und 
sonstige Anforderungen wieder mehr Beriick- 
siclitigung finden konnten. Mit Hilfe der Fach- 

werkbauart konnte .man Oeffnungen 
in der urspriinglichen Weite iiber- 

briicken und damit fur einen glatten 
WasserdurchfluB und sicher en Schiff s- 

verkehr sorgen; ferner fiilirie die 
MSglichkeit einer Wiederbenutzung 
mehr oder minder zerstorter Pfeiler 

zur Anwendung der Fachwerkbauart.

a) Eisenbahnbrflcken bei Friedland 

und Darkehmen (Ostpr.).

, Die erstgenannte Briicke uber 
die Alle bestand aus zwei neben- 
einanderliegenden Ueberbauten auf 

gemeinsamem Mittelpfeiler. Die zwei 

Oeffnungen batten eine Spannweite 
von je 47 m. Die zweite Briicke 

war eine doppelt eingleisige Deber- 
fiihrung iiber die Angerapp, dereń 

Mitteloffnung rd. 42,6 m betrug. Mit den Wieder- 

herstellungsarbeiten wurde J. Orollnow & Sohn, 
S te ttin  , lietraut und schon Ende 1914 begonnen. 

Abb. 39 zeigt die Baustelle der Allebriicke. Im 

Hintergrunde sind zwei bereits wiederherge- 
stellt* Ueberbauten zu erkennen, davor eines der 
abgestiirzten und noch nicht entfernten alten 

Tragwerke und im Yordergrunde eine vorher 

von den Eisenbahntruppenhergestellte Notbriicke. 
Auf Abb. 40 sieht man die Angerappbriicke mit

einem auf dem besonderen • Aufstellgeriist teil

weise schon zusammengebauten Uetierbau und 

davor die Reste des abgestiirzten alten Trag- 
werks. Besondjers erwiihnenswert ist hier, daB fiir 

beide Briicken ein einfaches Heben und Ausflicken 
der abgestiirzten Ueberbauten, was auf den ersteii 

Blick (vgl. Abb. 39) nicht unmoglieh eischien, nach 
eingehenden theoretischen Untersuchungen, die 
spilter nach Angaben von Gollnow durch den 

Augenschein bestiltigt sein sollen, fiir unzulassig 
erachtet wurde. (Naheres dariiber rgl. Zeitsclir. 

d. Yerein deutscher Ing. 191G, S. 604).

Abbildung 39. Eisenbabnbriicko boi Friedland.

b) Eisenbahnbriicke Pont Maugis.

Die urspriinglicbe Briicke besaB drei Oeff

nungen und war durch Sprengung der beideu 

Strompfeiler zerstort worden. Nachdem die IJeber- 
reste der eisernen Briicke von der Dortraunder 

U n ion  aus dem FluBbett schon friiher aufge- 

riiumt waren, wurde der Neubau der scliiefen 

doppelgleisigen Briicke von G fus tavsbu rg  im 
Januar 1917 begonnen. Gewahlt wurden zwei 
Ueberbauten aus parallelgurtigem Fadiwerk mit
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abgeschragten Enden (Trapeztrager) vou je 37 m 

Stiitzweite, die sieli in FluBmitte auf einem ge- 
rammten eisernen Pfahljocli abstutzten. Die Bau- 

zeit. dauer te drei Monate; das Gesaintgewicht 
betrug 5 1 5 t.

Je) StraBenbriicken im Westen.

Besondere Schwierigkeiten brachte der Ersatz 

fiir zerstorte StraBeniibergange im Westen niclit. 
da weder groBe Spannweit.en und L&ngen in

Abbililnng 40. Eisenbuhnbriicke bei Darkehmen.

Frage kamen, noch ungewohnliehe Yerhaltnisse 

zu beaonderum Aufstellungsverfahren zwangen.
Es seien daher nur kurz folgende von Gustavs- 

bnrg erriclit.ete Bauwerke erwahnt:
1. Briicke in E n g i s: GesamtlUngc 126.20 m, 

drei Oeffnungen zu je 41,40 m Stiitzweite, Pa- 

relleltriiger von 5,176 m Hohe, Gewicht 224 t.
Erbaut vonMarz bisJuni 1915 innerhalb 1 GWochen.

Die Abb. 41 zeigt die Briicke kurz 
vor der Fertig.stellung und gibt Auf- 

scłilitlj iiber die Aufstellungsart.

2. Briicke in Andenne: Gesamt- 
lfinge 126,20 m. drei Oeffnungen zu 

je 41,40 m Stiitzweite, Paralleltrager 
von (i.00 in Hohe, Gewicht 300 t.

Erbaut von Milrz bis Juni- 1915, 
innerhalb 16 Woclien.

3. Briicke O mb r e t - U ansa :
Gesaintlan^e 126,21 m, drei Oeffnun
gen zu je 41,40 m Stiitzweite. Pa- 

ralleltrUger von 4,14 ni Hohe, Gewicht 176 t. 
Erbaut von AlUrz bis Juli 1915. innerhalb 
22 Woclien.

4. Briicke iii S c lą y n : Gesamtlange 125 in, 

zwei Oeffnungen zu je 62,00 m. Parał lei trager 
vou 7 m Hohe. Gewicht 295 1. Erbaut von 

Marz bis .Tuli 1915, innerhalb 22 Woclien.

d) StraBenbriicke bei Płock.

Der Auftrag .auf Lieferung und Aufstellung 
der Briicke bei P łock, der groBteu zur Aus

fuhrung gekommenen StraBęnbriicke iiber die
Weichsel, wurde der Firma 0. H. Ju cho , D o r t

mund, erteilt, weil die von ihr vorgeschlagene 
Art und Weise der Errichtung die niedrigsten 
Herstellungskosten bei kiirzester Ausfiihrungśzeit 

gewahrleistete. Der Vorschlag ging dahin, die 
.Ueberbauten auf den beiden Ufern zusammenzu- 

bauen und in der Langsrichtung' der Briicke zu
versehieben. . Um dies durchfuhren zu konnen,
muBten die einzelnen. Ueberbauten wahrend des 

Verschiebens so miteinander 
Yerbunden werden, daB der 

Briickenzug einen durchlaufen- 
den Trager bildete. Bei der 

Verschiebung wurde aus Griin- 
den, die weiterhin erlautert wer- 
den, an der Spitze des ersten 

[Jeberbaties ein Hilfsschnabel 
angeordnet. Der Bauvorgang 

spielte sich nun derart ab. daB 
zunachst ein Ueberbau mit dem 
zugehorigen Hilfsschnabel zu- 

sammengelegt und nach der 
Fertigstellung so weit in der 
Langsrichtung der Briicke ver- 
schoben wurde, bis der Ueberr- 

bau iiber der dem Endwider- 
lager benaehbarten Oeffnung 

lag und der Schnabel in die 

zweite Oeffnung ragte. Dann 
wurde der zweite Ueberbau 

an den ersten Ueberbau |angebaut und alsdann 

beide Ueberbauten mit dem Schnabel zusammen 
um eine Ueberbaulange vorgebraeht. Jetzt lag 
der erste Ueberbau iiber der zweiten Oeffnung 
und der zweite Ueberbau iiber der ersten Oeff
nung; der Schnabel ragte dabei in die dritte 

Oeffnung hinein. In dieser Weise wurde auf bei
den Ufern yerfahren, bis schlieBlich die beiden

Abbildung 41. StraBenbriicke in Engi*.

Briickenhalften in der Mitte desStromes zusaminen- 

trafen (s. Abb.42). Bei derGesamtlange der Briicke 
von 640 m betrug die Lange eines zu bewegen- 
den Teiles beim SchluB der Yerschiebung etwa 
320 m; das Gewicht eines jeden Teiles belief 

sich dann auf etwa 700 t. Das Verschieben ist 
durchaus planmafiig ohne Storung verlaufen. Der 
Vorteil des Yerfahrens liegt darin. daB die Her- 
stellung vou Geriisten, die sehr hohe Kosten 

verursacht hatte, unterbleiben konnte. Zudem
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war die Yerwendung von Geriisten wahrend des 

Winters mit Riicksicht auf den Eisgang an sich 
nicht moglich. Auch das EinsclrwiinmenderUeber- 
bauten war wegen der zahlreichen Uutiefen der 
Weichsel nicht angangig. Bei der Eile, mit der 

die Wiederherstellung der Briicke betrieben wer
den mufite, war die Ausfiihrung inassiver Pfeiler 
nicht moglich; die Ueberbauten wurden daher 

auf liSlzerne Pfahljoche gelagert. Da Versackungen 
der Joche im Bereiche der Moglichkeit lagen, 

so war es nicht statthaft, den Zusamnieiiliang 
der einzelnen Ueberbauten bestehen zu lassen, 

sie wurden deshalb nach beendeter Verschiebung 

von einander getrennt, so daB sie ais Balkeii 
auf z.wei Stiitzen wlrkten ; die schadlichen Folgen 
von Senkungen der Unterstiitzungen waren somit. 

ausgeschaltet.
Die Briicke besteht aus 16 Oeffnungen, das 

MaB von Mitte bis MittePfahljoch betragt. 40,0m; 

in der Nahe der beiden Ufer ist je eine Scliiff-

i

fabrtsSffnung in der Weise ausgebildet, daB die 

Unterkante des Tragwerks auf etwa 23,0 ni 
Lange um 2,4 i i i bober gelegt ist ais bei den 

iibrigen Ueberbauten. Diese SchiffahrtsSffnungen 
wurden durch Blechtrager von 24 m Lange iiber- 

spannt, die ihre Auflager auf Auskragarmen der 
beiden beuachbarten Seitenoffuungen fanden ; die 

Anordnung gibt eine statisęh bestimmte Auf- 
lagerung. Die Haupttrttger der Regeliiberbauteu 

waren ais parallelgurtige Fachwerke mit stei- 
genden und fallenden Streben durchgebildet, sie 

waren durch einen oberen und unteren Wind- 

verband sowie senkrechte Querverbande, die einen 
Langstragerzug aufnabmen, verbunden. Die Fahr- 

bahntafel aus starkem quer zur Briickenachse 
liegenden Balken mit Bohlenbelag bestehend, lag 
unmittelbar auf den Obergurten der Briicke und 

dem Langstragerzug. DieFahrbahnbreite war mit
5,0 ni mit zwei FuBsteigen von je 0.8 ni Breite 
bemessen.

Die statische Untersuehung ergab, daB die 
grSBten Beanspruchungen in den Fachwerkstaben 
wahrend des Verschiebens der Briicke auftraten. 

Wiirde die Briicke mit Riicksicht hierauf be- 

messen worden sein, so ware ihr Gewicht fast 
doppelt so lioch geworden, wie es fiir den End-

zweck notwendig war. Eine eingehende Untor- 

suchung zeigte, daB sich durch die Verwendung 
von Hilfsinitteln fiir die Dąuer des Verschiebens 

grofie Gewichtsersparnisse erzielen liefien. Dies 
fiihrte znnachst zu der Benutzung der sehon er
wahnten Hilfsschnabel, um die beim Verscliieben 

frei bis 40 ni auskragende Briickenspitze mog
lichst leicht. zu halten. Die Rechnung ergab 

weiter, daB die Untergurte der Briicke beim 
Verscliieben auf Biegung beansprucht wurden. 

Um diese Biegungsspannung auszusćhalten, be- 
festigte man unter dem Untergurt breitllanschige 

Ditferdinger Trager. die spater ais Langstr&ger 
der Fahrliahn wieder Verwendung fanden. Die 
Zahl der fur die Briicke beniitigteu Langstrager 

geniigte allerdings nicht zur Verstarkung airer 

IJntergurte. es muBten noch weitere Trager be- 
schalit werden, die dann spater in eine Briicke 

iiber den Narew bei Lomcza eingebaut wurden. 
In den Schiffahrtsoffnungen waren. um die Ver-

schiebung zu ermog- 
lichen, zunachstFach- 

werktrager wie in den 

Regeloffnungeii ange- 
ordnet worden. Nach- 
dem das Verschieben 

z u Ende gefiihrt war, 

konnten die Fach werk- 
tWiger ausgebaut und 
durch die endgiiltigen 

Blechtrager ersetzt 

werden (Abb. 43). Bei 
den geschilderten Ver- 

haltnissen war es not
wendig, dieEinzelheiten desEntwurfes mitgrofiter 

Sorgfalt durchzubilden, wenn einerseits die Bau - 
kosten moglichst niedrig bleiben und anderseits die 

■Gewahrfiir eineschnelle reibungslose Abwickelung 

desBauvorgangs bestehen sollten. Der Firma C. H. 
Jucho wurde der Auftrag am 21. Oktober 1.915 er- 

teilt, am 3. Norember waren die Grundlageu fiir den 
Bau soweit geklart. daB die Entwurfsbearbeitung 

in Angriff genommen werden konnte; Obgleich 
diese auBerordentlich umfatigreich war, wurde 

es doch moglich. die ersten Briickenteile am 
20. Dezember zu rerladen. Der Versand er

folgte bis Bromberg mit der Balin und von hier 
bis zur Baustelle zu Wasser. Die Schiffahrts- 

verhaltnisse lagen aber auf der Weichsel infolge 
des Winters derart schlecht, daB die ersten Bau- 

teile erst am 5. Januar 1916 am Bestimmungs- 
ort eintrafen, nachdem die ersten Baugerate am

1. Januar angelangt waren. Die Witterung be- 
einliuBte die Vorarbeiten namentlich am rechten 

Ufer auBerordentlich ungiinstig; hier muBte, weil 

das Gelande voin Walsser aus sofort steil an- 

steigt, ein Geriist fiir den Zusammenbau der 
Ueberbauten im Flusse errichtet werden; ferner 

hatte der Frost die Herstellung der massiyen 

Endwiderlager yerzogert. So’ konnte mit dem

Abbildung 42. StraBenbruoke boi Plook.
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Zusammenbau erst am 26. Jańuar 1916 begonnon 
werden; das erste Verschieben eines Briicken- 
teiles erfolgte am 6. Februar. Die erste Briicken- 

h alf te war am 1 8. Marz, die zweite am 25. Marz 

fertig, so daB an diesem Tage der Stoi) der 
Briicke geschlossen werden konnte. Die Ver- 
scliiebearbeit war so genau durchgefiihrt, (i a U 
keine Seitenabweichung. eingetreten war, die 

Hohenabweichung betrug nur 7 cm, sie wurde 
ohne Schwierigkeit in kiirzester Frist beseitigt.

Der Umbau der Schiffahrtsoftnungen. das Tren- 
nen der Ueberbauten, das Entfernen der Unter- 

gurtverst!lrkung, das damit verbundene Senken 
der Ueberbauten sowie endlich der Einbau der 

Lager dauerte bis zum 5. April; an diesem 'J’age 
konnte die Briicke iibergeben werden. Die eigent-- 
lichen Aufstellungsarbeiten haben demjiach nur 

zehn Wochen erfordert.

e) StraBenbrucke bei Segrze.

Da die an Stelle der zer-

storten Narewbriicke vou

den Truppen erriclitete Be-
helfsbriicke demgroBen Ver-
kehr, der auf der StraBe

von Jabłonna nach Serozk

herrschte, auf die Dauer
nicht geniigen konnte, wurde
derBaueinereiserńenBrucke

von geniigender Fahrbreite

besclilossen. Die neue
Bruękenachse sollte etwa

130 m unterlialb der ge-
sprengten Briicke und etwa 30 m oberhalb

der Bebelfsbriicke, d. i. an einer der schmal-
sten Stellen des Strombett.es. verlaufen. Ge-

/
wahlt wurde ein Bruckenzug von acht parallel- 
gurtigen Fachwerkbriicken von je 10 X 3,93 =  
39,30 ni Stutzweite. Der Auflagerabstand der 

einzelnen Briicken auf den Pfeilern betrug 0,7 m, 

der Abstand von Mitte zu Mitte Pfeiler also
40,0 m. Linksseitig schlofi sich eine Blechtrager- 
briicke von 15,00 ni an, der Briickenzug hatte 

somit eine Gesamtlange von 335,35 nu Die 

Haupttragerachsen lagen l>,70 m auseinander, 

die Fahrbabnbreit.e war auf 5,00 m bemessun.

Die Widerlager am Anfang und Ende des Briicken- 
zuges sowie einige Zwisclienpfeiler sollten in 

Beton hergestellt werden, spater wurden jedoch 
Aenderungen vorgenommen. Fiir die eigentlichen 

Strompfeiler waren holzerne S.tUtzjoche vorge- 
sehen, da bei diesen PfeiJern eine massive Bau
art sehr kostspielig und vor allem sehr zeit-

raubend geworden ware. Zur Aufnahme der Auf- 

lagerdriicke wurden diese Stiitzjoche mit beson- 
d.eren Tragerrosten ausgeriistet. Die Ueberbauten 

seibst waren sehr ein-

facb gelialten, so daB sie 

in der Werkstatt schnell- 
stens hergestellt unii

auf der Baustelle ohne be
sondere Schwierigkeiten 

zusammeńgebaut werden 
konnten., Die Obergurte 

derHaupttrager,parallel- 
, gurtige Fachwerke mit 
abgeschriigten Enden, be- 

standen aus 2UN.P. 30 
mit einer Deckplatte 
550 x 10; dieUntergurt- 

stabe aus 2 U X. P. 30, die in den mittleren 
Feldern dureli Platten 300 x 10 mm yerstarkt 

waren. und die Pfosten aus I-Eisen 305 mm hoch. 
Die Quertrager Diflerdinger X 50 ruhten auf 

den oberen Fianschen der unteren Gurtung, sie 
trugen vier Langstrager X N. P. 34. Fiir die 

Fahrbahndecke war zunUchst Holzbelag von 

120 + 80 =  200 mm Starkę vorgesehen. der

44. Aufstellen dor StraBenbrucke bei Segrze.

auf Belageisen Nr. 11 verlegt wurde. Spater 

sollte diese Holzdeckc durch BeschotterunK er- 

setzt. werden.
Die Ausfuhrung der Eiseubauten wurde im 

Winter 1 915/1 6 denFirmenHarkort, Duisburg, 
und Ę1 ender, Benrath, iibertragen, und zwar 
lieferte jede Firma vier Fachwerkiiberbauten und 
Harkort auBerdem noch die Blechtra^er fiir die 

Vorfliitbrucke. Die Pfeilerbauten hatte die Firma 
Griin & Bilfinger in Mannheim ubernommen. Die 
eisernen Ueberbauten konnten nicht auf festen 

Gerusten aufgestellt werden, da das FluBbett 

durch Einbauten des Eisganges wegen nicht ein-

Abbildung 43. SchiffahrtHÓffnung in der StraGenbriicke bei Flock-

Abbildung-
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geengt, werden ilurfte. Aulierdem durften die 

Pfeilerbauten duroh die Aufstellungsarbeiten nicht 
behindert werden. Man entschloB sieh darum, 

die Fachwerkiiberbauten’ an den Ufern aufzu- 
stellen und dann vorzuschieben. Abb. 44 zeigt 

einen auf dera Vorgeliinde fertiggestellten Ueber- 
bau von Harkort. Hier waren nur fiir vier Felder 

des ersten Ueberbaues Geriiste erforderlich, da 
die iibrigen Bauteile auf den Dainmschiittungen 

zusammengebaut werden konnten. Nachdem zwei 
Ueberbauten fertig vernietet waren, wurden sie 
gekuppelt und vorne mit einem eisernen Schnabel 

von 16,42 m Stiitzweite yerlangert. Dieser 
Schnabel reichte iiber das Endwiderlager und 

die kleine landseitige Oeffnung von 15,35m Weite 
hinaus bis iiber den ersten Strompfeiler. Die 
nicht biegungsfesten Untergurtstabe wurden durch 

angeklenimteDifferdingerTrager Nr. 45 verstarkt.

Auf dem ersten Strompfeiler und dem Endwider
lager sowie auf der Dammschut.tung waren Rollen 

von 450 mm Durchmesserfesteingebaut, auf denen 

die eben genannten Differdinger Trager Nr. 45, 
die sogenannten Rollbalmtriiger, lagerten. Bei 
den landseit,igen Rollen war der groBte Druck 

je40 t und bei den Rollen iiber dem Endwiderlager 
je 52 t. Die Verschiebearbeiten selbst spieltcn 

sieh in ahnlicher Weise ab, wic sie bei der Płock- 
briioke unter e) besbhrieben worden sind. Aelm- 

lich gestaltete sieh der Bauvorgang fiir die vier 

rechtaseitigenvonFlender gelieferten Ueberbauten. 
Die Verschiebungen gingen trotz'(ler ungunstigen 
.Tahreszeit schnell und ohne Storung vonstat.ten. 

so daB in kurzer Zeit ein Briickenzug entstand.. 
der allen Anforderungen des Verkehrs auf dieser 
HauptstraBe vor den Toren. Warschaus geniigte.’

(Fortsotzung folgt.)

'Wandlung von Auslands-Festpreisgeschaften.

Von Direktor Joseph Mayer-Etscbeit iii Dusseldorf.

W
eil deutsche Aysfuhrlirmen Festpreisgesehiifte 
im Preise gewandelt haben, sind imgesamten 

Ausland Entriistungskundgebungen an der Tages- 

ordnung, die weit iiber den Raluncn sachlicher Be- 
grundung hinausschieBen. Die offentliche Meinung 
des Auslandes, die sieli zugunsten der vergewaltigten 
Dcutschen zu regon begann, wird wie wahrend des Welt- 

krieges offonbar auch jetzt wieder durch eine feind- 

liche Stimmungsmache becinfluBt, die dasWandelu 

der Festpreisgesehiifte ais einen do u tschen Bruch von 
„Treuund Glauben“ in immer neuen Formen angreift. 
Euizclne Yorkontmnisse, die sieh iiberall ereignen 

und die- selbstredend niemand verteidigt, werden 
hervorgezogen und verallgemeinert, um Kapitał 
daraus zu schlagen. Eine Entgegnung von deutscher 

Seite fehlt. Die Pressc versaumt es, die Yorgiinge 
in das richtige Lieht zu riicken.

Im Haag hat ani 26. Februar 1920 unter Leitung 
des Vorsitzcnden der Handelsvereinigung,.des Herrn
0. F. Stork, eine Verhandlung mit Yertretem des 

Vereins deutscher Maschinenbau-Anstalten statt- 

gefunden, in der die Schwierigkeiten a ner kann t 
wurden, die den deutschen Erzeuger belasten, ohne 

daB eine einheitliche Losung der Meinungsverschieden- 
lieiten gefunden wurdo. Besonders hart getroffen 

werden nicht die Ausfufarlirmen vertretbarer, greif- 

barer Handelsware, sondern der Grofi-Maschinenbau, 
der seine Erżeugnisse nach Bedarf an Hand von 
Zeichnungen verkauft und eine Bauzeit von G bis 
12 Monaten und dariiber liinaus benotigt-, ohne zu 

wissen, wie sieh die 3farktverhaltnisse wahrend dieser 

Bauzeit entwiekełn. Zu Festpreisen vcrkaufte An
lagen waren notleidend geworden. Die hollandischen 
Verhandlungcn sollten fiir dieses Land eine Klarung 
bringen, die gegebenenfalls auch vorbildlich fiir andere 

Lander werden konnte. Nach den vorliegenden 

Nachrichten scheinen die dcutschen Unterhandler

niclit gentile eine gluckliche. Hand gehabt zu haben. 

Der Yertreter des Reich es war mit den einschlagigen 
Verhaltnissen nicht geniigend vertraut, denn er hat. 

sieh von der Gegenseite in die Enge treiben lassen. 
Auch wurde verabsaumt, eine gemeirisame Nicder- 
sehrift iiber dic Vcrhandlungen oder Richtlinien fiir 
die Weitcrbehandlung der betreffenden Geschafte 

festzuiegeh und bekanntzugeben. Der Erfolg davon 
war, daB der Verein deutscher Maschinenbau-Anstal
ten seine cigenc Auffassung iiber das Ergebnis ver- 

offentlichte und sieli eine sogenannte „Richtig- 
stellung" von seiten des ,,De Tęlegra'afi! gefallen 
ląssen muBte, die den Zweck der ganzen Einigungs- 

bestrebungen zu storen geeignet ist.

Die Deutsch-Finnlandisch,e Vereinigung 
hat zwei Rundschreiben am 20. und 27. Februar 
hcrausgegebcn, worin AeuBerungen deutscher Kauf- 

leute aus Abo und der Abo Handelskammare nebst 
der Erwiderung der Dcutsch-Finnlandischen Ver- 
einigung zu Liibeck zu Handen der Liibcckcr Handels-. 

kanimer iiber die „Nachfordenmg aus Lieferungs- 
vertr<;igcn mit Finnland“ enthalten sind. Die Er
widerung stellt fest, daB selbst im innerdeutschen 

Verkehr feste Preisabrcden heute nur ausnahmsweiśe 
eingegangen werden konnen. Hiermit werde sieh also 

auch der auslandisehe Kaufer ablinden miissen. 
Anderseits halt die Erwiderung die Klagen der Finn- 

lander fiir berechtigt, wenn deutsche Ausfuhrfirinen 

unter yerkennung der Yerhałtnisse zu festen Preisen 
verkauft haben uud śich hinterher durch Stellung 
von Nachforderuugen fiir die eingetretenen Yerluste 

schadlos halten wollen. Die Art der Behandlung der 
Angelegenheit zeigt, daB die Deutsch-Finn landische 

Vereinigung Licht und Schatten zu verteilen bestrebt 

ist, aber keinen Unterschied zwischen deirbereehtig- 
ten und unberechtigten Nachforderungen auf Lie- 

ferungsvertritgc machen will.
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Dic Svensk Handelstidning hat im Februar 

einen Aufsatz gebracht: ,,Eiue .Aktion gegen das 
deutsche Verabrcdungsbruehsystem erforderlich11, der 

an das Rundschreiben des deutsehen Zehtralyereina 
der Automóbilfabrikanten anknfipft, das sehr viel 
MiBfallen im Auslande erregt hat. Ais Beispiel fiir 

die unlautere deutsche Arbeitsweise wird ferner an- 
gefiihrt, dali im September 1919 eine Wcrkzeug- 
masclimenfabrik mit einein besonderen Aufsehlag 

fiir die Anerkenhnng eines Festpreises ein Geschiift 
zu 265 000 J l abgeschlossen hat und darauf zwei 
Drittel Anzalilung erhielt. Im November schon 

wurden 365 000.16 verlangt; kurz darauf, nach dereń 

Bewilligung, 555 000./Ć. Nachdem der Betrag be- 
willigt war, antwortete die Fabrik dcm Maschinen- 

einfułirhandlcr iiberhaupt nicht mehr, sondern bot 
die Maschine dessen Kunden unmittelbar zu 705000 M 

an. Dann wird behauptet, daB sich solehe Beispiele 
in beliebiger Anzahl anfiihrcn lassen, und iibergeleitet 

zu einer Mitteilung im Berlincr Tageblatt, welchcs 

das Yerfahren venirteilt und wie folgt sehildert: 
,Gcwisse Finnen schlossen mehr Auftrage mit Aus- 
landskunden zu Festpreisen ab, ais sic iiberhaupt 
hewaltigcn konnten, und lieferten dann nur den- 

jenigen, bei denen sic die hoehsten Nachtragsfordc- 

rungen durchbringen konnten. Der niicliste Abschnitt 
behandelt die Ausfuhrstellen, die, zum grofiten Teil 

mit Nicht-Faehleuteh besetzt, die deutsehen Firmcn 
daran hinderten, ihre Vertriige gewissenhaft zu er- 
fiillen. Dic durch Nachforderungen erhohten Preise 

iiberschritten die Weltmarktpreise vielfach und 
gingen auch iiber die des schwedischen Wettbcwerbs, 

hinaus, der im Verlaufe dieser Verhandlungen gar 

nicht mehr gcfragt und s o ausgeschaltet wurde*. 
Die schwedischen Ilandelskammern werden zur Ab- 

wehr ermahnt. Ein deutselies Gerichtsurteil wird 
angezogen ais Berufungsfall, wonach der Lieferer 

verurteilt sein soli, entweder vertragsgemaB zu er- 
fullen, oder die Anzahlung zum Kursstande des Ein- 
zahlungstages zuriickzuerstatten. Hieraus wird der 

SehluB gezogen, daB die deutsehen Gerichte den 

Grundsatz der hoheren Gewalt im Wirtschftsleben 
nicht billigten, wie ihn das Rundschreiben der Auto- 

mobilfabriken aufstellte.
Gemildert im Sinne der Yorcrwalmten AeuBerung 

der Deutsch-Finnliindiśehen Vereiiiigung zu Liibeck 

wird der Eindruek in der Svensk Handelstidning 
durch einen weiteren Aufsatz aus der Feder des 

Herrn Dr. Fritz Deck. Korrespondent der „Frank
furter Zeituńg11 und Generalkommissar der Frank

furter Messc fiir die nordischcn Lander, der ais solcher 
bei den schwedischen Kaufern bekannt ist. Er 

empfiehlt eine Ausspraehe der beteiligten Kreise 
unter Zuziehnng beiderseitiger Regierungsvertreter 

nach hollandischem Mustcr und Berufungsfalle durch 
deutsche Gerichte festzulegen. Es ist verstandlich, 

daB Dr. Deck gegenuber der fraglos aus feindlichen 

Quellen gespeisten Iletze einen schweren Stand hat, 
die mit der Verurteilung des deutsehen Vorgehem> 
das Lob des englisclien Yorgehens verbinden, statt

Festpreise von vornherein Gleitpreise zu vereinbaren. 

ais ob Gleitpreise eine englische Erfindung oder gar 
bei den Auslandskunden beliebt waren.

Im italieniselien ,,J1 Solc“ beschwert sieli Herr 

Ccsare R ivoli am 16. Marz 1920 iiber den MiB- 
brauch -deutscher Firmen, die Erfiillung rechts- 
kriiftiger Vertrago zu verweigern oder die Ablieferung 
von einer Preiscrhohung abhiingig zu maclien. In 

der Beschwerde wird darauf hingewiesen, daB eine 

tatsachlichc Unmoglichkeit zur Lieferung nicht vor- 
liegt, daher „hohere Gewalt'1 nicht anerkannt werden 
konne. Aus der Ziiricher Zeitung ,,La Matue Pre
mier e“ wird ein Rundschreiben des Reichskommissars 
fiir Ein- und Ausfuhrbewilligungen vom Januar 1920 

ubernoinmen und festgestellt, daB der Rcieliskom- 
missar zwar walire Worte, aber leider keinen ,,Be- 

fehl11, sondern nur eine einfache ,,Bitte“ gefunden 
habe, die von einem groBen Teil der deutsehen Er- 

zeuger und Handler nicht-beachtet wiirde, weil sie es 
vorzogcn, andere Wegc zu gehen. Es wird den itałie- 
nischen Kiiufern empfołilon, unbedingt Widerstańd 
zu leisten und sich zum Zweeke eines gemeinsamen 
und tatkriiftigen Schrittes bei ihrer Regierung zu 

vereinigen, um sie zu einem Einsehreiten zum Sćhutze 
der italieniselien Belange zu veranlassen.

Leider vertreten die deutsehen Zeitungen und die 
deutsehen Handelskammern nicht unbedingt genug 

den deutsehen Standpunkt. Die Dusseldorfer 
Ilandelskammer wendet sich kia 24. Februar mit 
einem Rundschreiben an die Ausfuhrfirincn ihres 

Bezirkes unter der Uebcrsehrift „MiBstande bei der 

Erfiillung von Auslandsauftrageii11. Wie wir hóren, 

ist der Herr Handelsminister der Yeranlasser dieser 
MaBnahme, der iibrigens in neuerer Zeit auch den 
Herrn Ausfuhrkommissar stark beeinfluBt zu haben 
scheint. Das Urteil, das sich leider nur mit der Yer- 
nrteilung von MiBstanden befaBt, schiefit sicher iiber 

das Ziel hinaus und stiitzt sich auf den Satz: ,,Da 
gemiiB Anweisurtg des Reichskommissars fur Aus- 

und Einfuhrbewilligung die ihm nachgeordneten Zen- 
tral- und AuBenhandelsstellen auf Preisyereinbarun- 
gen bei bereits abgescliłosseuen Geschaften im all

gemeinen Riicksicht /.u nehmen haben, liegt.die Ver- 

mutung nahe, daB deutsche Exporteure aus eigen- 
niitzigen Grunden von der Erfiillung der iibernomnie- 
nen Lieferverpflichtungen zuruektreten, um aus 

anderweitigem Yerkauf der Ware einen der neueren 

Preisentwicklung entsprechenden hoheren Preis zu 
erzielen.11

Wie die Preispriifer—  im allgemeinen — auf Preis- 
vereinbarungen bei bereits abgesclilossenen Geschaf

ten Riicksicht nehmen sollen, ist eine Anweisung von 
solcher Unklarheit, wie sie schlimmer nicht gedacht 
werden kann. Die ausgesprochcne nnd ohńe jede 
Begriindung verallgemeinerte Verinutung, daB deut
sche Ausfuhrhauser sieli nur ihren Verpflichtungen 
entziehen wollen, um die Ware anderweitig zu hohe
ren Preisen zu verkaufen, ist so ungehencrlich und 

so oberfliiclilieh, daB sie sich von selbst richtet, be
sonders bei allen auf Bestellung des Auslandskunden
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anzufertigenden Sonderkonstruktionen, dio zu hohe- 
ren Preisen anderweitig ohne weiteres gar nicht zu 

verkąufen sind.

Auch von der Niederrheinischen Handels- 

kammer Duisburg-Wesel wird mit Rundschreiben 
vom 11. Februar 1920 zur Frage Stellung genommen, 
allerdings unter gebiihrender Berucksichtigung- des 
Yorbehaltes wegen Warenverschleuderung. Ebenso 

wird durch ein weiteres Rundschreiben yom 17. Febr. 

darauf aufmerksam gemacht, daB es sich bei der 
-Grandlage zur YeroHentlicliung nicht um eine eigene 
Stellungnahme der Handelskammer, sondern um die 
Wiedergabe eines Erlasses des Ilerrn Handelsministcrs 

vom 5. Febr. 1920 handelt. Es wird ferner erkliirt, 
daB bei der Handelskammer Bedenken gegen den 
ErlaB besteken, und daB etwaige Einwendungen bald- 

moglichst mitgeteilt. werden mochten, damit eine ent- 
sprechende Eingabenach Berlin gerichtet werden kann. 

Was wir bei der Diisseldorfer Handelskammer ver- 
miBt haben, ist wenigstens von der NicdcrrheiniśćHen 
Handelskammer gescheheii. Wir sehen, daB sie sich 

nicht einfaeh vom Herrn Handelsministerins Schlepp- 
tau nehmen liiBt, sondern ihre eigene Meinung cnt- 
wickelt, dic Gefahr des Verschleuderns deutscher 

Waren sofort beleuchtet und weitere Unterlagen zu 
einer Eingabe sammelt.

Wenn wir nun die ganze Frage einmal einer un- 
befangenen Priifung vom Standpunkte der Ausfuhr- 
firmen im deutschen Mąschinenbau ans unterziehen, 
die ihre Anlageii auf Grund der vom Auslandskuuden 
genehmigten Zeichnungen in monatelanger Arbeit 

herstellen, so sind folgende Punkte zu beachten:

Es unterliegt gar keineni Zweifel, daB unter ge 

wohnlichen Yerhaltnissen die Vertragstreue im Ge- 
: schaftsleben die oberste. Regel sein muB, sowohl 
dem Inlands- wie dem Auslandskunden gegeniiber. 

Leben wir denn aber unter gewohnliehen Yerhalt
nissen ? Beziehungswoise haben ■ wir die hinter 

uns liegende Entwicklimg iihersehen konnen? Mit 
aller Scharfe und Klarheit ist hervorzuheben, 
daB der deutsche Mąschinenbau alle die Auswfichse 
yerarteilt, die ihm an Hand von Beispielen, wie wir 

sie aus den yoreiwahnten Schriftstiicken entnominen 
haben, ais Regel unterstellt werden. Der deutsche 
Maschincnbau ■ wei B genau, was er der Erhaltung 
seiner Kundschaft schuldig ist. Es kann aber nicht 
von ihm verlangt werden, daB er sich zwischen den 
MaBnahmen der Rohstoflrerbande und der Behorden 

einerseits und seinen durch liohere Gewalt uberholten 
Festpreisabschlassen anderseits zermalmen lafit. Der 
deutsche Maschincnbau mufite auf Grund des.Selbst- 

erhaltungstriebes ebenfalls zur Wandlung von Fest- 
preisgeschaften schreiten und zwar nicht nur seiner 
Inlands-, sondern auch der Auslandskundschaft 
gegenuber.

Der Vorstand der Nordwestlichen Gruppe 
des Vereins Deutscher Eisen- und Stahl- 

Industrieller, der fiihrenden‘lVereinigung unserer 
Inlandskundsehaft, hat durch Rundschreiben vom 
17. Februar 1920 seinen Mitgliederń empfohlen, den

Werken der Weitetferarbeitungsindustrie, insbeson
dere den Maschinenfabriken,' bei Auftragcn mit festen 
Preisen durch Nachbewilligung eines Teuerungszu- 

schlages oder durch Zubilligung der Tagespreise 
diesen Yerhaltnissen Rcchnung zu tragen. Das 

Ausland hat im iibrigen Berufungsfalle genug ge
liefert., die das Yorgeheri der deutschen Maschinen- 

bauer berechtigt ersclieincn lassen. Darauf soli man 
mit Nachdruck hinweisen. Auch sollen einige Bei
spiele angefiihrt werden.

Holliindische Handelshauser haben schon wilh- 
rend des Krieges die deutschen industriellen Werke 

bereist; Fische, Butter, Fett, Hiilsenfruchte und 
Kolonialwarcn gegen Anzahlung angeboten. Dein- 
jenigen. der die hochsten Preise zahlte und sich noch 

eine Wandlung der Festpreise nach oben gefallen lieB, 
wurde geliefert. Den anderen Werken wurde ge- 

schrieben. daB dic Ware Yon der Z. E G- beschlag- 
nahmt und mithin auch die Anzahlung verfallen sei. 

Die breite Oeffentlichkeit hat sich sowohl in Holland 

wie in Deutschland mit der Z. E. G. beschaftigt, iiber 
das Gebaren der hollaudischen Handelshauser sind 

in der Oeffentlichkeit nicht einmal in Deutschland, 
geschweige denn in Holland AeuBerungen laut ge
worden.

Die Lieferer der schwedischen Erze hatten 

lójahrige Vertrage mit deutschen Htittenwerken zu 
Festpreisen, allerdings mit Kriegsklausel, die einen 
Preis von 19,25 J l f. d. t frei rhcinisch-westfiUischcr 

Verbrauchsstation ergaben. Die Kriegsklausel wurde 
durch Vefeinbarungen uberbriickt, die natiirlich eine 
Erhohung des Preises mit sich braehten. Es kommen 

hinzu Kriegsfrachten und Valutaschwankungen; aber 
Wenn man auch diese drei Einschrankungen ent- 

sprechend bewertet,. so bleibt doch eine namhafte 
Preisaufbessenmg iibrig, die sich auf Erhohung der 

schwedischen Gestehungskosten stiitzt, also auf den 
gleiehen Umstand, auf den wir uns stiitzen; denn 

der heutige Preis frei Industriebezirk betragt nach 
dem Aufsatz von A. Heinrichsbauer in Nr. 66/67 
der ,,Bergwerkszeitung“ rd. 680 also das i^/jfa-che 
des vereinbarten Festpreises. Diese Erzpreiserhohun- 
gen wirken selbstredcnd unmittelbar auf die Roh- 
eisenpreise und weiter auf die Fertigerzeugnisse und 

erliiihen die Preisspannen naturgemaB immer mehr, 
só daB der 35I/3fache Friedenspreis fiir Fertigerzeug
nisse weit iiberholt sein mufi, wenn der Preis der 

normalen Entwicklimg nachkommen soli, zumal da 
hier die Yalutasehwankungen ebenfalls in Ansatz zu 
bringen sind.

Maschinenfabriken des neutralen Auslandes haben 

ihreii deutschen Kunden gegeniiber auf Festpreis- 

abschliissc Teuerungszuschlage berechnet, also Fest- 
preisgcschiifte gewandelt. Es liegt vor uns eine um- 
fangreiehe Bestellungsliste eines deutschen Maschinen- 

kaufers aus Anfang 1918. Die Geschafte sind in der 
Wahrung des Landes des Erzeugers abgesehlossen, 

die sich stets des besten Standes erfreute. Die Teue
rungszuschlage, welche dem Kaufer in der dureh- 
schnittlięli iiber die Vereinbarung hinaus verdoppelten! 

Lieferzeit bereehneł worden sind, schwanken zwischen
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20 und 43’,3 %. Wenn der Yerkaufer, dessen Land 
dera Kriege ferngestanden hat, dessen Wahrung sich 

einer sehr stark steigenden Kaufkraft riihmen konnte, 
sich veranlaBt sah, vom deutschen Kaufer die Wand- 

Jung der Festpreisgeschafte zu verlangen, wie sie 
liier genannt sind, welche Teuerungssatze miissen 
dann dem deutschen Maschinenbauer fiir seine Aus- 

Juhr zugestanden werden?
Abgeselien von diesen Berufungsfallen ist das 

Folgende zur Begriindung der obwaltenden Verhalt- 

:nisse und ihrer Entwicklung heranzuziehen:
Durch die Bedingungen des Friedensyertrages ist 

Deutschland gezwungen worden, Eisenbahnzeug und 

"Schiffe in einem TJmfange abzugeben, der eine un- 

yorhersehbare Verkehrsnot und dadurch eine Teue- 
rung hervorgerufen hat, an welcher der deutsche 

Ausfiihrer ganz unsehuldig ist. Durch die offenen 

Grenzen werden an Stelle von wichtigen Rohstoffen 
und Lebenśmitteln, die die Wirtscliaftskraft und 

den Ernahrungszustand hatten-heben konnen, ganz 

unwirtsehaftliche Waren hereingepreBt. wie eng
lische Zigaretten, franzćisisehe Duftstoffe und Seifen, 
ltalienisclie ‘Orangen, amerikanische Schokolade usw. 

Milliardenbetrage gibt das deutsche Volk, das lange 
genug gedarbt hat, fiir diesen Tand aus, dessen Ein

fuhr laut entgegenstehenden Bedingungen des Frie
densyertrages nicht untersagt werden darf. Auf 

•diese Weise wird der Kurs der Reichsmark, ohne 
■deutsches Yerschulden, unter standigem Druck ge- 
thalten, wahrend es ganz unmoglich ist, eine ent

sprechende Ausfuhr dieser uns schadlichen Mąssen- 
einfuhr entgegenzustellen. Was fiir die Ausfuhr frei- 

-gemacht werden kann, darf nicht zu Ausverkaufs- 

preisen ins Ausland yerschleudert werden, es muB 
■uns Weltmarktpreise oder wichtige Tauschware ein- 
bringen, denn sonst entsteht in Deutschland ein Zu- 

stand, der dem Bolschewismus dio Wege ebnet. 
Dieser Zustand muB zum Besten von ganz Europa 

yermieden werden. Zur Vermeidung sind Zwangs- 
. maBnahmen notig, die unter anderem in dem Wan- 

deln der Festpreisabschliisse ihren Ausdruck finden. 
Die Harten dieser ZwangsmaBnahmen miissen folge- 
richtig auch von den Auslandskunden in Kauf ge- 

nommen werden, da es weder fiir sie vorteilhaft 

ist, daB eine bolschcwistische Auflosung Deutsch
lands erfolgt, noch ihnen ein Anspruch darauf zu- 
steht, sieli auf Kosten Deutschlands mit deutschen 

Waren zu Spottpreisen zu bereichern. Wenn deut
schen Ausfuhrhausern Yorwiirfe wegen unlauterer 

Forderungen gemacht werden, die wir, wie vor- 

erwahnt, nicht billigen, so miissen wir auch den 
-unlauteren MaBnahmcn entgegentreten, die die 
Auslander zur Anwendung bringen. Die Auslander 
benutzen vielfaeh deutsche Finnen ais Aufkaufer zu 

deutschen Inlandspreisen bzw. stellen sie gegen eine 
Vergutung zu diesem Zweck an. Es wird dann ein 

wulk&rlicher Ausfuhrprcis yęreinbart, den der Preis- 
priifer unter Umstanden sehr zu Recht beanstandet, 
oder es werden Yersuche gemacht, die Ausfuhr durch 
das Loch im Westen herauszubriiigen, Nicht nur 

Sehiebern, sondern namhaften Firmen und Personen

X V ,,,

sind derartige Anerbieten gerade von den Aus- 
landern gemacht worden, die sich nicht genug iiber 
die deutsche Wandlung von Festpreisgeschaften ent- 
r ii sten konnen.

Ais englische, zweckdienliche MaBnahme wird, wie 

wir gebort haben, der Yerkauf zu Gleitpreisen emp- 
fohlen, um die Schwierigkeiten zu iiberbriicken. Es 
ist bereits darauf hingewiesen worden, daB es keine 

ausgesproehen englische Erfmdung ist, Gleitpreise zu 
fordern; es wird nur so dargestellt, um sich den Weg 
zu Gleitpreisgeschaften zu ebnen. Bringt man aber 

dem Auslandskunden ein Angebot mit Preisschwan- 
kungsklausel, so lehnt er es ab und verlangt den Ab- 
schluB zu Festpreisen, selbst wissend, daB sie letzten 
Endes nicht eingehalten werden konnen, ihm da- 

gegen zur sittlichen Entriistung Gelegenheit geben, 

wenn die Nachforderung vorgezeigt wird. Die 
Schwierigkeiten der Gescliaftsbehandlung sind die 

gleichen. Der englische Ausfuhrhandler yersteht 
es nur besser ais der deutsche, fiir seine Bediirf- 
nisse und Absichten Stimmung zu machen, indem er 

gleiehzeitig den deutschen Wettbewerber in jeder 

denkbaren Weise yerdachtigt. Dabei ist vielfaeh die 
englische Lieferfiihigkeit beschrankter, auch seheint 
der gute Wille des engłischen Ausfuhrhauses zur be- 
dingungsgemaBen Ausfuhrung seiner Lieferungsyer- 

pfiichtungen nicht in dem MaBe yorhanden zu sein, 

wie beim deutschen. Yon Nord und S iid raehren sich 
die Klagen, daB der Englander entweder uberhaupt 

nicht liefert, oder wenigstens den Yersand der wich- 
tigsten Teile der Lieferung zuriickhalt, damit ihm 
sein Auslandskunde im herzustellenden Fertigerzeug- 

nis auf dem Weltmarkt weniger wettbewerbsfahig ent

gegentreten kaim. Es liegt fraglos eine gewisse Ab- 
sichtliehkeit darin, engliseherseits die Liefervertrage 

an Auslandskunden in dieser Form zu sabotieren! 
Wir wollen nicht in den gleichen Fehler yerfallen und 

Einzelfalle verallgemeinern, wie dies dem deutschen 
Ausfuhrhaus gegenuber beim unberechtigten Wandeln 

vonFestpreisgeschiiftengeschehenist. Aberdiegleiche 
Klage erhebt sich von manchem Schiffbauer, Britcken- 
bauer, Maschinenbauer usw. aus den yerschiedensten 
Liindern, daB englische Lieferungsvertrage entweder 
gar nicht oder so unvollkommen erfiillt werden, daB 

die Arbeiten nicht vollendet werden konnen. Der 
englische Ausfuhrhandler findet nach Bedarf eine 
wenn auch fadenscheinige Begriindung, damit der 

Auslandskunde es nicht zu einem offenen Bruch 
kommen lassen soli. Die geschilderten Verhaltnisse 
sind uns durch unsere Auslandskunden bekannt, denn 

der deutsche Aus|iihrer muB haufig dort einspringen, 
wo der englische versagt hat. In solchen Fallen 
macht der Auslandskunde dem engłischen'Erzeuger 

gegenuber die Faust in der Taselie und freut sich, 
wenn. ihm vom deutschen Lieferer aus der Verlegen- 

heit geholfen wird, von demselben deutschen Lieferer, 

dem man das notgedrungene Wandeln von Festpreis- 
abschliissen in der scharfsten und lautesten Form 

yorwirft. Halt aber das deutsche Ausfuhrhaus an den 
abgeschlossenen Preisen fest und unterbietet dadurch 

die Weltmarktpreise, so trEgt ihm dies umgekehrt,

67
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den Vorwurf des „Dumping" ein, wegen dessen 

Deutschland hauptsachlich von seinen wirtscliaft- 
lichen Nebenbuhlem mit dem Weltkricg iiberzogen 
worden ist, wenn man den englischcn Zeitungsberich- 

ten Glauben schenken darf. Sicherlich waren Gleit- 
preisgeschafte geeignet, die gróBten Schwierigkeiten 

fiir den Lieferer zu beseitigcn. Im Inłand sind 

zahllose Gcschafte auf Glcitpreisgrundlage zustande 
gekommen. Trotzdcm gibt es inlandische Firmen, 

die selbst zu Gleitpreisen verkaufcn, aber nur zu 
Festprcisen einkaiifen wollen, obwohl gerade sie 
sich iiber die Folgen vollkommcn klar sein mussen. 

Fiir Dauerlicferungen waren Preisscliwankungsklau- 

seln lange Zeit vor dem Kriege gebrauchlich und 
meist aufgebaut auf der Hamatitnotierung der 
Diisscldorfer Borse oder des Roheisen-Verbandes. 

Heute werden zum Aufbau der Klauseln auch die 
Wertnotierungen der Rohblocke, des Stabeiscns, der 

Liihńe usw., je nach der Art der Geschaftc, heran- 
gezogen. Gleitpreise bei Auslandsgeschiiften festzu- 

legen, bedarf, wenn selbst der Auslandskunde grund- 
satzlich damit einverstanden ist, reiflicherUebcr- 
legung, weil die AbschluBwahrung in die Frage mit 

hineifispielt, und weil wegen der starken deutschen 
Erzeinfuhr ein Zusammenhang zwisehen dcm Stand 

der Reichsmark und dem deutschen Hamatitpreis be- 
steht. Bei einem AbschluB in deutscher Wiihrung kann 

dic Scliwankungsklausel auf deutschen Rohstoff- 
noticrungen und eigenen Lohnen aufgebaut werden. 
Beim AbschluB in Auslandswiihrung miiBten mithin 
die Rohstoffnotierungen und Lohne des betreffenden 

Landcs der Klausel zugrunde gelegt werden, wobei 
allerdings zu beachten ist, daB diese Wertnotierungen 

dem Verkiiufer, der die Rechnung auszustellen hat, 

nicht ohne weiteres gelaufig sind und es schwer fiillt, 
maBgebendc Notierungen dafiir zu finden. Erschwe- 

rend auf die Festsetzung des Wortlautes eines Gleit- 
preisgeschiiftes wirken ferner die Bestimmung des 
Stichtages fiir den Geltungsbercich der Preisschwan- 

kungsklausel und bei den starken Kursschwankungen 
der Auslandswahrung die Bestimmung des Zahlungs- 

tages. Wenn der Erzeuger sichergestellt werden soli, 
muBte der hiichste Preis des in der Klausel angesetz- 
ten Vergleichsgutes, der bis zur Ablieferung der Waie 

notiert wird, auch zur Ausstellung der Rechnung 
herangezogen werden.

Die Preispriifer sind in einer schwierigen Lage, sie 
sollen in erster Linie Deutschland vor dem Aus- 

verkauf zu Spottpreisen und dem Yorwurf des 
,,Dumpings“ schiitzen, anderseits sollen sie auf bereits 

abgeschlossene Festpreisgeschafte —  im allgemeinen
— Riicksicht nehmen. Urspriinglich vertrat der Aus- 

fuhrkommissar den ersten, der Handelsminister den 
zweiten Standpunkt. Dann haben sich beide auf die 
Zusammenfassung der beiden Gesichtspunkte ge- 

einigt, die sich aufs scharfste entgegenstehen, und 
jetzt ist in der Frankfurter Zeitung Nr. 234 zu 
lesen, daB das Reichswirtschaftsministerium, das 

Auswiirtige Amt und der Ausfuhrkommissar *) iiberein-

l ) Vgl. hierzu Mitt. der Zentralstellc der Aus- 
. fuhrbewilligungen fiir Eisen- und Stahlerzeugnisse 1920, 
N r. 6 vom 1. April, S. 29/33.

stimmend der Ansicht sind, daB die beiden Gesichts

punkte eins und zwei nur umgestellt werden mussenr 
die Unklarheit also bestehen bleibt und es dem Preis

priifer iiberlassen wird, im Zweifelsfalle gerade die 

falsche MaBregel zu ergreifen. Uebrigens sind die stell- 
vertretenden Preispriifer im Maschinenbau noch von 

der Auffassung durchdrungen, daB fiir die Ausfuhr die 

jeweilig giiltigen Tagespreise erzielt werden mussen. 
Wenn man berucksichtigt, daB bei dem Entwurf 

groBer Anlagen zwisehen dem ersten Angebot, der 
Auftragserteilung bzw. der endgiiltigen Festlegung 

aller Auftragseinzelheiten und des Antrages auf Aus- 
fuhrbewilligung monatelange Zwischenraume liegen, 

so ergibt sich von selbst, daB bei den sprunghaften 

Preissteigerungen, z. B. von September 1919 bis 

Dezember 1919, bis Harz 1920 Unterschiede in den 
100-kg-Preisen' fiir maschinelle Anlagen entstanden 
sind, die nicmand voraussehen konnte. Vergegen- 

wiirtigen wir uns kurz einmal die Tonnen-Preis- 
festsetzungen fiir Hiimatit-Roheisen in den 

Jahren 1919/20, ohne die sich daraus ergebenden 
Schliisse fiir die Verfeinerung im Maschinenbau ais 

dieser Stelle weiter zu crórtern:

1. Januar . . . 3 li', 50 M
1. April . . . 366,50
1. Mai . . . 407,00

16. Juni
1. Ju li . . . 460,50 

. . . 573,501. August )>
1. Oktober
1. Dezember,, . . . . . 1171,50
8. Januar 1920 . . . . . 1818,50
1. Februar . . . 2215,50
1. Marz » • . . . 2288,50 S)

Bctrachten wir dann eineAeuBerung eines stell- 
yertretenden. Preispriifers im Maschinenbau vom 

22. Marz 1920:
DieZentralstellegab mirvoreinigen Wochen streng- 

ste Weisung, keine Ausfuhrantrage zu bef iir wort en, 

die nicht den gegenwartigen Verhaltnissen Rechnung 
triigen. Es heiBt in diesem Schreiben wortlich: 

„Die Zentralstelle fiir die Ausfuhrbewilligungen 

„in der Maschinenindustrie wird daher in Zukunft 
„Auffuhrantrage nur noch bewilligen, wenn diesen 

.Yerhiiltnissen Rechnung getragen und eine ent- 
„sprcchcr.de Preisstellung vorgenommen ist.“

Man beachte die Zeitangaben 1 Vom 24. Februar 

1920 stammt das Rundschreiben der Diisseldorfer 
Handelskammer, am 26. Februar 1920 fand die Ver- 

handlung im Haag statt und am 22. Marz 1920 erging 

der Besoheid, der infolge der Art des Falles zu Aus- 
einandersetzungen mit den Ausfuhrbehiirden fiihrte.

Ueberhaupt gehen die Ansichten der Ausfuhr- 
firmen und der Behorden iiber die Bewilligung der 

Ausfuhr im einzelnen Falle haufig auseinander. Es 

entstehen gegenseitige Vorwiirfe, die dem Auslands- 
kunden nicht verborgen bleiben und auf alle Falle 
einen sehr ungunstigen Eindruck auf ihn hinterlassen. 

Es lohnt sich fraglos, einige bezcichnende Falle solcher 
Meinungsverschiedenheiten hier kurz anzudeuten:

1. Der deutsche Maschinenbau er und Ausfiihrer, 

der nicht beim GesehiiftsabschluB, sondern vor Fer-
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tigstellung seines Erzeugnisses die Ausfuhrbewilligung 
nachzusuchen pflegt, und der im Verlaufe der Bau- 

zeit der zu einem Festpreis abgeschlossencn Maschine 
gefunden hat, daB er bei dem Geschaft seine Rech- 

nung nicht findet, stellt gar kein en Ausfuhr antrag, 
sondern behauptet auf Grund seiner Erfahrung, daB 

die Behorde die Ausfuhr nur gestattc, wenn ein be- 
stimmter Mehrpreis bewilligt werde.

2. Der sich in gleicher wie unter Ziffer 1 ge- 

schilderten Lage befindliche Maschinenbauer bittet 
die Behorde, mit der nótigen Begriindung ihm die 
Ausfuhr zu versagen und den Mehrpreis zu bestimmen, 
bei dessen Erzielung die Ausfuhr erlaubt werden kann.

In beiden Fallen kann es vorkommen, daB die 

Behorde die Auffassung des Maschinenbauers billigt, 
aber auch, daB sie ihr nicht beitritt, wodurch un- 

erąuicldiche Auseinandersetzungen entstehen. Immer- 
liin sind dieser Art Meinungsverschiedenhciten selten, 
haufiger sind die folgenden Falle:

3. Die Behorde lehnt die nachgesuchte Ausfuhr 
mit der Begriindung ab, daB der fiir die Ausfuhr 

notige Mindestpreis nicht erzielt sei. Die Ausfuhr- 
firina wird also gezwungen, gegen iliren Willen eine 
bestimmte Nachforderung zu stellen.

4. Die Ausfuhrfirma gibt sich mit dcm unter 
Ziffer 3 erwahnten behordlichen Bescheid nicht zu- 

friedcn, spannt ihre Handelskammer und andere 
Stellen, vielleicht sogar ihren Auslaildskunden und 
dessen diplomatisehe Yertretung an, um ihren Willen 

durchzudriicken und die Ausfuhrbewilligung unter 
dem vorgeschriebenen Mindestpreis zu erlangen.

5. Die AuSfuhifirma, dereń Vorgehen unter Ziffer 4 

geschildert ist, kommt im weiteren Verlauf der Bau- 
zeit der Maschine zu der Erkenntnis, daB sie ihre 
Rechnung bei dem Geschaft nicht finden kann, 
andert plotzlich ihre Haltung und will nun einig mit 

ihrer Behorde gegen dic Auffassung des Auslands- 
kunden yorgehen.

Zwischen den fiinf vorerwahnten Fallen kommen 

die verschiedensten Verkniipfungen vor. Bei Ver- 
liingerung der sechsmonatigen Ausfuhrbewilligung bei 

Geschaften mit liingerer Lieferungsdauer besteht die 
Moglichkeit zu emcuter Auseinandersetzung uber die 
Preise je nach der jetzt obwaltcnden Auffassung der 

Behorden und des mit der Ausfiihrung des Auftrages 
beschaftigten Maschinenbauers. Es sei daher noch 
auf folgenden Fali besonders hingewiesen:

6. Fiir einen langfristigen Licferungsvertrag lag 
die sechsmonatige Ausfuhrbewilligung yor. Zwischen 

Kaufer und Verkiiufer herrschte bereits Einigkeit 
daruber, bei Verlangerung der Ausfuhrbewilligung den 

Preis um 190 % zu erhohen. Darauf griff die deutsche 
Gesandtschaft des betreffenden Landes in die Ver- 
handlungen ein und verlangte, daB sich der Vcr- 
kiiufer mit 80 % Mehrpreis zufrieden geben solle, um 

die bestehenden guten Beziehungen nicht zu gefiihr- 
den. Die Ausfuhrstelle hat mit Riicksicht darauf, daB 

die vcrminderte Nachforderung die Selbstkosten un
moglich dećkcn kann, an 190 % bzw. auBerst 170 % 
Nachforderung festgelialten. In diesem Falle ist das 
Gegeneinanderarbeiten behćirdlicher Stellen, die sich

mitder Ausfuhrfragebefassen, sowohlf iirden Auslands- 

kunden wic fur das Ausfuhrhaus deutlich zu verspiiren.
In allen den verschieden gelagerten Fallen steht 

das deutsche Ausfuhrhaus vor der unsicheren, ver- 

antwortungsvollen Frage: werden die Nachtrags- 

forderiingen bewilligt oder tritt der Auslandskunde 

vom Geschaft zuruck und iiberantwortet damit die 
besonders nach seinen Angaben gebaute Maschine fiir 
unabsehbare Zeit dem Lager, bis sie ganz oder teil- 

weise wiedervenvendet oder gar nur mehr ais Schrott 
cingeschmolzen werden kann ? ’ Es sind dies Er- 
wśigungen schwierigster Art, die das Ausfuhrhaus mit 
sich allein austragen muB, wahrend sie fur die Aus- 
fulirbehorden und Auslandskunden, die jeder fiir sich 

lediglich bei ihren Gnindsatzen beharren, gar nicht 

bestehen, aber neben dem vorhandenen Willen des 
Ausfuhrhausęs, den mehr oder minder einsichtigcn 
und guten Auslandskunden nicht zu verstimmen, 

einmal seelisch und dann wirtschaftlich gewertet 

werden miissen.
Es verdient die Frage aufgeworfen zu werden, ob 

die Schwierigkeiten, die jedes Ausfuhrhaus mit sich 
selbst auskiimpfen muB, iiberhaupt noch einer Er- ■ 

wciterung durch die Austragung von Meinungsver- 
schiedenheiten mit den Ausfuhrbehorden iiber die 

Hohe des Preises bediirfen, immer vorausgcsetzt, 
daB ernst zu nehmende Gesichtspunkte, nicht will- 
kurliche Gewinnabsichten fiir die Beurteilung des 

Einzelfallcs ausschlaggebend sind. Solange die An- 
sichten der Ausfuhrfirmen und Behorden iiberein- 

stimmen, ist die Preispriifung durch die Ausfuhr

behorden ohnehin iiberfliissig. Sie ist besonders 

dann iiberfliissig, wenn der Grundsatz durchdringt, 
daB bei der Ausfuhrbewilligung auf bereits abge- 

schlossene Geschafte unbedingt Riicksicht genommen 
werden soli, weil es dann nur des Geschaftsabschlusscs 
bedarf, um die Ausfuhrbewilligung zu erzwingen. 
Die starken Stabe der Ausfuhrbehorden, die sich 
mit Preispriifung befassen und mit ihrer umfang- 

reichen Schreibarbeit unnotigerweise die Geschafte 
erschweren und verteuern, konnten alsdann wieder 
einer wirtschaftlich niitzliclicn Tatigkeit zugcfiihrt 

werden. Dies nur nebenbei; es wird eine Frage der 
Zeit sein, bis sich diese Losung yon selbst ergibt.

Fiir uns ist das Wichtigste, daB d<r Standpunkt 
des deutschen Maschinenbauers, der ernst genommen 
sein will, und seine lioch entwickclten, den Wunschen 

seiner Abnebmer angepaBten Erzeugnisse auch 
kiinftig in bewahrter Ausfiihrung absetzen will, seinem 

Auslandskunden klar dargelegt wird, damit dieser 

die wirtschaftlichen Sorgen und Note des deutschen 
Maschinenbaues kennen und beriicksichtigen lernt. 
Der deutsche Maschinenbauer sucht keine richter- 
liche Entscheidung, schoń um seine Auslandskund- 

schaft nicht zu verstimmen. Er hat aber auch eine 
solche nicht zu fiirchten, da Berufungsurteile hoherer 
richterlicher Stellen vorliegen, die zwar nicht von 
grundlegender Bedeutung sind, aber im Einzelfalle 

an Iland der vorerwiihnten Ausfuhrungen sich im 
wesentlichen auf den Satz stiitzen: „Die gesamten 

Yerhaltnisse haben sich derart verandert, daB dem
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Beklagten nioht mehr zugemutet werden kann, die 

Bauten auf Grund des urspriinglichen Bauvertrages 

weiterzuf iihren.“ Der deutsche Maschinenbauer suchl 
einen billigen Ausgleich im Wege der Verhandlimg mit 
seinem Auslandskunden, wenn ihm, wie die Urteile 

begriindcn, infolge der Veranderungen der gesamten 
wirtschaftlichcn Verhaltnisse nicht zugemutet werden 

kann, den urspriinglichen Werksvertrag zu erfullcn.

Zusammenfassung.

Es ist versucht worden, rein saclilich die Frage 
des Wandelns von Auslandsfestpreisen unter Zuhilfe- 

nahme einer Reihe wichtiger AeuBerungen und Vor- 

wiirfe aus der Auslandspresse und einzelnei deutscher

Handelskammern zu beleuchten, in erster Linie vom 

Standpunkt des GroBmaschinenbauers aus.

Die Stellungsnahme des deutsehen Maschmen- 

bauers, wie seines Preispriifers zu den Fragcn: Ver- 

schleudern deutscher Waren ins Ausland, Dumping 

durch zu niedrige Ausfuhrpreise, oder Wandeln der 
Auslandsfestpreise werden dargelegt und den Gleit- 
preisgeschaften und deren Vorziigen wie Schwierig

keiten gegenubergestellt.

Zweck der Ausfiihrung ist, dera Auslandskunden 
die Sorgen und Note des deutsehen Maschinenbauers 

an Hand der Unterlagen zu erklaren, damit er sie ver- 

stehen und beriicksichtigen moge.

Umschau.
Die Entwicklung der Holzwarth-Gasturbine seit 1914.

Untor dieser Uebersehrift yeroffentlicht HanB H o lz 
w arth  in dor Zeitschrift des Vóreins deutscher Ingenieure1) 
oinon korzeń Boricht, aus dem zu ontnohmen ist, daB dio 
Versucho an einer kurz vor Kriegsausbruch von der Ma- 
schinonfabrik Thyssen gobauten 1000-PS-Gasturbine senk- 
rechter Bauart wahrend des Krieges zwar ruhen muBten, 
daB dio Zeit aber doch zur Weiterontwicklung bonutzt 
worden ist. Diose Weiterontwicklung ist gekennzeichnet 
durch die Ausnutzung der theoretisehen Moglichkeiten 
und zwar dio S to igorung  des Ladungs-  u n d  Explo-  
sibnsdruckes und dio Y o rk iirzung  der Explosions-

zoigt anschaulich dio Vorteile dor Erhohung des Lade- 
druckes. Tatsaclilich ist Holzwarth in liingorom Betriebe 
zurzeit auf oinon Ladedruck von rd. 2,3 at und einen 
zugehorigen Explosionsdruck von 12 bis 14 at abs. an-

Abbildung 2. Gemessener Gcsamtwirkungsgrad am 

Kadumfang Tjeumf. In AbhSngiekeifc ron der an 
das Ead abgegobenen Leistung.

gekommen. Die Yerkiirzung dor Explosions- und Expan- 
sionszeit yermindort den Wiirmoubergang nach auBen. 
Sie setzt oin stark wirbelndes, Gas-Luft-Gemisch in der

Abbildung t. Thermischer Wirkangserad der verlust- 
losen Holzwartb-Gasturbine in Abh'£ncigkeit T o ra  Ge- 

mischdruck (Ladedruck) vor der Biplosion. 

WarmewertdesGemisehm: Q ^5 0 0 W E /m ’ (00, 760 mm.)
Gemisclitemporatur: to — 77°.

ze it und durch die Ausbildung baulichor Einzelheiten 
zur Ueberwindung der sich damit orgobenden Schwierig
keiten. Im  einzelnen handelt es sieh hier hauptsachlich 
um dio A u sb ild u n g  der E xp lo s io nskam m er, ins- 
besondere des D usenven tiles , um die Entwicklung der 
gunstigston D iisonform  und die Ausbildung dor Schau- 
f e in  nach Form, Bofestigung und Materiał; clazu kommen 
noch konsti uktiye Erwiigungon allgemoiner Art, die dazu 
gefiihrt-haben, dic senktechto Bauart aufzugeben undall- 
gomoin zu der m it liegendor Welle iiberzugehen. Grund- 
satzlich ist das Verfahren der Erstlingsausfuhrung bei- 
bohalten worden2).

Abb. 1 zeigt dio theoretischo Steigerung dos thor- 
mischon Wirkungsgrades dor yorlustloson Holzwarth-Gas- 
turbino in Ahhangigkoit von dem Ladedruck. Das Bild

') 1920, 28. Fob?', S. 197/201.
ł ) Ygl. St. u. E. 1919, 7. Dez., S. 2017/9.
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Abbildung 3. Wdrmererbrauch je PS3t in Abh&ngig- 
keit yon der an das Ead abgegebenen Leistung.

Explosionskammer voraus, yerlangt ein sehr ompfindlioh 
arbeitendes Dusenyentil und beanaprueht in hohem MaBo 
durch schlagartigo Wirkung dio Sehaufoln. Wahrend also 
die Erhohung des Ladedruckes baulicho Schwiorigkeiton 
nicht bereitet, treten sio hier in hohem Mafie auf. Sie 
schoinen aber nach den Angabeii von Holzwarth uber- 
wunden zu sein. Eine gute Wirbelung wird durch die
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Form der Explosionskammor und die Anordnung der 
Vontile in ihr erroicht, dor ompfindliche Gang dos Diisen- 
yentils durch oino besonders ausgebildeto Ooldrucksteue- 
rung. Ais Duse hat sich dio Lavalduse m it mogliohst klei- 
nem Austrittswinkel, genau wie im Dampfturbinenbau, 
ais am zwockmiiBigsten erwiesen. An dio Schaufelung der 
Gasturbino treten ganz andere Anspiuche heran ais im 
Dampfturbinenbau. Aus dieser Erkenntnis heraus sind 
die Schaufelń der Holzwarth-Turbino ais auBerordentlich 
kraftige und massigo Sfcucko ontwiekelt, die m it dcm FuB 
und der Kappe, m it dor dio Schaufoln am oboren Rande 
sich gegoneinander abstutzen, aus einem Stuck geschłagen 
sind. Befestigt sind dio Schaufelń durch Rillen in den 
FuBflanken, die noch durch ein Koilstuck auseinander- 
gedruckt werden. Nach vielen Versuchen mit legiertom 
und unlegiertem Werkstoff hat sich ais Sehaufelmaterial 
cin woicher Elektrostahl m it 
nachstehenden Kennziffern 
bewahrt:

bel 20° bel 400°

Streckgrenze In 
kg/mm2 . . .  42 oben 19,7

31,8 unten

Bruchleatlskelt 
In kg/tum2 . . 45,1 26,7

Dehnung (lOfachc 
MeBUnge) . %  27,3 M>,2

Qaerechntttsver- 
mlnderunff . %  73 83,4

Nach allem scheint die 

Holzwarth-Turbino aus dem 
Zustande der Vorversucho 
in den dor BctriebsYersuchc 

uborgotreten zu sein. Die 
VerBuohsturbino ist langere 
Zeit und auch tagewoise 
ohne Unterbrechung im Be
trieb gewesen. Aufmerksam- 
kcit vordienon deshalb die 

Versuchc, die von Vortre- 
tern dor Eisenbahndirektion 
Berlin Anfang Dezember 
vergangcnen Jahrcs durch- 
gefuhrt wurden. Zur Yer
wendung kam Koksofengas. 
Bor Heizwert dea Gases 
wurdo m it dem Junkorschen 
Kalorimetor im 'M itte l zu 

3860 W E/m3’ (0° 760 ram) 
bestimmt. Dio Gasmenge 
wurde nach dem Stau- 
seheibenvorfahren gemessen. 
Dio Dynamomaschino arboi- 
teto auf Wasserwiderstand. 
Der Vontilationswiderstand 
wurde dureh Entlastungsyer-

suchc bestimmt. Es ar- 
beiteton im Gegensatz zu 
der beabsichtigten Be- 
triebsfuhrung boi Be- 
triebamasehinen, nach 
dor bei geringer Bela
stung einzelno Kammern 
durch den Regler abge- 
schaltot werden sollen, 
allo zehn Kammern wah
rend dor ganzen Ver- 
auchsreihe. Diegesamte 
Yersuohsdauer betrug rd. 
vior Stunden. Das E r
gebnis istin Zablontafell 
und Abb. 2 und 3 wieder- 
gegeben. Dio Angaben 
wurden don fur die in- 
dizierto Leistung von 
Gasmaschinen ontspro- 

chen. Ein unmittelbarer’ Vergleich ist aber nicht mog

lich, weil bei dor Turbinę die durch die VorYOrdichtung 
dos Gemisches zugefuhrtc Arbeit nicht borucksichtigt ist 

und dio bei dor Gasmaschino sonst noch-frei ver<vcrtbare

Zahlentafel 1. Y c rsn ch se rg ebn la ae .

Yersuch Nr. . 2 5 4

StUndliche Gasmenge
in m 1/0°, 760 mm QS . . 300 400 550 630

StUndlich zugeflibrte WSrme-
menge.....................WE/st 1 150 000 1 530 000 2110 0002 415 000

AnsKad abgegebene LelstuDg
984* s Ułnf 70 251 724

WSrmeverbrauch jePSumf st 16 430 6 090 2 915 2 450

■Wirkungsgrad ,junlt . . . % 3,9 10,4 21,8 20

O am gffurćm e 
3300 KW

I

Gefr/ase 
z u r  Gasturó/ne

• Gasfurb/ne 3300/fW

Abbildung 5. Vergletchender Grundrifl einer 

3300-KW-IToł2warch-Gastnrbine mit einer gleicb 

groGen Dampfturbine.
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Warme der Abgase boi dor Turbinę fiir die Gewinnung 
der Vorvordichtungsarbeit gobundon ist. Die Gasmaschine 
wiirde also boi oinem otwaigon Vergleich nach dicson Zah- 
lon doppolt bonachteiligt soin. DaB dio Gewinnung der 
notwendigon Vorverdichtungsarbeit aus dor Abwiirme 
dor Turbinę moglich ist, orgibt oine einfacho Nachroch- 
nung. N immt man nach don fruhoron Angaben an, daB 
m it einom Ladodruck yon 2,3 at abs. gearbeitet wordon 
ist, so orgibt sich aus einem Yerglcich dor Abb. 1 und 2, 
dafi dio Gasturbine bei Yollast rd. zwei Drittel dortheo- 
rotischmoglichon Warmeausnutzung erreicht hat, ein Er- 
gobnis, das ais recht bofricdigend bezeichnot werden muB.

Abb. 4 zeigt dio Entwurfsskizzo fur eino 12 000 KW- 
Gasturbine m it unmittelbar gekuppoltor Dynamo, Abb. 5 

Men GrundriB oinor Gasturbinonanlage von 3300 KW, 
wie sio yon dor prouBischen Eisenbahnverwaltung in Auf- 
trag gogoben wordon ist, und zum Vergleich dor GroBen- 
yorhaltnisse danobon einon Dampfturbinonsatz gleicher 
Leistung. Holzwarth kuupft an die Besehreibung einen 
kurzeń wirtschaftlichen Vergleich. Danach soli sieh dio 
Gasturbine m it allem Zubehor billigor stellen ais die 
DampfturbinO mit dor Kesaelanlago und etwa nur oin 
Drittel der Kosten einor Gasmaschinonanlage yorursaehon, 
wahrend der Warmeyerbrauch dor Gasturbinonanlage 
zwisehon dor dor Darapfturbino und Gasmaschinonanlage 
liegen soli. Es schoint yerfruht, diesen Vorgloiohon aus- 
fuhrlichcr nachzugehen, boyor dio Betriobsbrauchbarkeit 
in oiner Botriobsanlago erwiesen ist. Es ist ja  wohl nic- 
mandem zweifelhaft, daB oine GroBgasturbino einen sohr 
wichtigen wirtschaftlichen Fortschritt bringen wurde. 
Wenn dio Holzwarth-Turbino die Hoffnungen orfullt, die 
man berechtigtorwoiso nach dem houtigen Stando auf sie 
setzen kann, ware sie jedenfails eine GroBtat deutscher 
Ingonieurkunst. U7.

Die Tieftemperaturverkohlung geringwertiger 
Brennstoffe, insbesondere der Braunkohle.

In  der Zeitschrift „Braunkohle"1) berichtet Dr. 
T h o i 1 e r iiber ein Yerfahren zur Tieftcmpcratur- 
verkohiung geringwertiger Brennstoffe. Ais Tief- 
temperaturverkohlung wird die Zerlegung geringwerti- 
ger Brennstoffe in hochwortige Kohle einersoits und 
heizwertlose Gase anderseits durch trockene Destillation 
bei niedriger und unveriinderlicher Temperatur be- 
zeichnet, im Gegensatz zu dcm Abbau der Kohle 
durch Eriiitzung bei dauernd steigenden Temperaturen

J) 1919, 15. Nov., S. 431.

der Verkokung. Durch die Abspaltung des Wassers nnd 
sauerstoffreicher organischer Vorbindungen vorbleibt ein 
angereicherter Stoff, ein Yorgang, wie er sich in unend- 
lich langen Zeiten bei der naturlichon Bildung der 
Kohle abśpielt. Man zielt darauf hin, ininderwertige 
Brennstoffe, die nicht brikettierfahig sind, durch ein 
rasches Vorfahren in einon fiir Industrie und Haus- 
brandzwecko geeigneten Brennstoff umzuwandeln.

Beim Bau der Anlagen muBte man dem Umstande 
Reehnung tragen, daB das Enderzeugnis, K a r b o z i t  
genannt, im heiBen Zustande sofort bei der Beruhrung 
mit Lu ft entflammt. Uober dio fiir Holzyerkohlungs- 
anlagen mchrfach durcligefuhrten Tunnelofcnanlagen 
hinweg ist eine niiher bosehriebene Bauart ins Auge 
gefaCt. Die Verarbeitung erfoigt hierbei in zwei Stufen. 
Die auf 20 bis 120 mm KorngroBe gebrochene Rohkohla 
■wird in  einem Vortrockenbunker durch ein Gomisoh von 
Erischluft und heiBen Abgasen, dio von der Ver- 
kohlungsofenlieizung herriihren, bis auf 15 o/o Feuohtig- 
keit Yorgetrocknet. Das Heizgasgomiscli zieht mit 750 
in  den Yortrockner und vorlaBt es m it don Schwaden 
mit einer Temperatur von 30 bis 35 °. Dor Inhalt des 
Bunkers ist der Durchsatzzeit angopaBt.

Die yorgetrookneto Kohle wird abgesiebt, dio Fe'ni- 
kohlo wird einem Gaserzeuger fur die Gewinnung von 
Heizgas fiir den Verkohiungsofen zugofiihrt; die Stiick- 
kohlo gelangt in einen ununterbroclien arbeitonden 
Schachtofen, der ais Doppelzylindor mit von den Heiz- 
gasen durchstriclicnerr lleizkoriein ausgebildet ist, in 
dem sio auf 250 bis 3000 crhitzt wird. Den unteren 
Teil bildet eine Kiihlzono, aus der der Brennstoff duroh 
eino Yorrichtung ausgetragen wird. Zum Beheizen 

sollen 20 bis 25 o/o des Ausgangsstoffes notig sein. 
Es werden gcgeniibergestellt:

Rohkohle Karbozit
% %

C 27,37 69,31
n  2,00 4,12
O - f N  10,78 13,9
S 0,54 0,91
Asehe 3,23 5,32
Wasser 56,08 6,44

Heizwert 2110 W E  6290 W E
Der Iiarbozit soli nicht mehr hygroskopiseh und 

selbstentziindlich sein. Er soli m it langcr, klarer 
Flammo rauchfrei und geruehlos verbrennen und sich 
niclit nur ais Heizkohle, sondern auch fiir viele Zwecke 
ais Sonderkohle eignen.

Aus Fachvereinen.

Verein deutscher Fabriken feuerfester 
Produkte. —  Bund deutscher Fabriken 

feuerfester Erzeugnisse e. V.
Am 4. Dezember 1919 fand die a u B e r o r d e n t -  

l i c h e  H  a u p t  v e r 8 a m m 1 irn g des zuerst genann- 
ten Voreins statt, die sich in der Hauptsache mit inneren 
Angelegenheiten des Yereins und wirtschaftlichen Fragen 
beschaftigte. Um zu ermoglichcn. dafi ordentliehe Mit
glieder der wirtschaftlicbon Organi ation der feuerfesten 
Industrie nur diejenigen Fabriken werden konnen, die 
feuerfeste Erzeugnisse herstellen, wurde der Verein auf- 
gelost und ein B u n d  d e u t s c h e r  F a b r i k e n  
f e u e r f e s t e r  E r z e u g n i s s e  gegriindet. Die Ton- 
gruben, die dio Rohstoffe fiir die Erzeugnisse feuer
fester Waren liefern, sind damit ais ordentliehe Mit
glieder ausgeschieden.

Iron and Steel Institute.
(Fortsetzung Ton Seite 487.>

Yon Geo. T a y l o r  lag ein Bericht vor uber 

Beachtenswerte Punkt3 fur die Herstellung yon Feilen.1)

Taylor weist darauf hin, daB die Feilenherstellung 
bisher einwissenschaftlichyollkommen yernachlassigtes

Gebiet geweson sei. Den Grund hierfOr sieht er darin 
daB dio PeilenherBtellung yielfach in liindliohen Ge- 
bieten lag und scheinbar nicht sehr lohnend war. 
Das Hauptaugenmerk musso man zunachst dem zur 
Yerwendung gelangenden Materiał zuwenden.

Yor einem lialben Jahrhundertwurdon alle Feilen 
aus TiegelguBstahl augefertigt. Spiiter griff man zu 
dem weit billigeren Siemens- Martin- und Bessemer- 
Stahl. Nur fiir SchloB-, Spitz- und Siigefeilen blieb 
man beimTiegelstahl. DieAnalyse des in dem Shcffiel- 
der Gebiet mit Vorliebo benutzten Stahles ist in 
folgendom angegeben:

0,90 °/o bis
i o .

1,40%

0,10®'o bis 0,25° o Si;
0,30 °/0 bis 0,80 °/o Mn ;

0 ,010%  bis 0,050%  S;
0,020 %  bis 0,060 »/o P.

Auf dom Kontinent benutze man einen weieben Stahl 
m it yielleicht 0,35 %  C, bei dem man naturgomaB eine 
„kunstliche“ Hartung anwenden musse.

’ ) Engineering 1919, 13. Jun i, S. 768/71 ; 20. Jun i, 
S. 803,5.



15. April 1920. Aus Fachvereinen. Stahl und Eisen. 523

Nalio lag es, einen Versuch mit legiertem Feilen- 
raaterial zu machen, und in der Tat seien in neuerer 
Zeit Feilen mit phautastischen Namen auf don Markt 
gekommon, dereń ganzęs Geheimnis auf einem mehr 
oder weniger hohen Gehalt an Chrom oder Wolfram 
beruhte. Man hatte dabei die Absicht, die Hartę 
■oder die Hartungstiefe der Feile zu erhohen, auch 
nahm man an, daB dio Schneidfiihigkeit und Schnitt- 
haltigkeit dor Feilenzilhno groBer worden wiirden. 
Die Iloffnungen, dio sich an dio Yerwendung der 
erwahnten Elemente kniipften, sind nicht erfiillt worden. 
Die groBte Fehlerrjuolle bei der Feilenhoretollung 
liegt in der Nachlassigkoit des Ilerstellers, vor allem 
in der auBerst mangolhaften Beobachtung der Zweck- 
■maBigkeit bei dor Wahl der Abmessungen und Formen 
•der Foilen und dor Stellung und W inkel der Schueid- 
zuhne.

Aus dor UngleichmaBigkeit der Yersuchsergeb- 
niBse gelit heryor, daB man unbedingt Wissensehaft- 
lichkcit und Methode anwenden muB, um die Vor- 

bedinguugon fUr ein gleichmSBig hervorragendes 
Erzougnis zu schaffen.

Im  Feilenstahl spielt sowohl bei dem Tiegel- ais 
auch Martinofonorzeugnis der Kohlenstoffgehalt des 
Materials eine goringero Rolle ais dor Mangangehalt, 
denn letztoror ist auaschlaggebend fflr die Hiirtungs- 
•schicht. Storend ist ein hoher Mangangehalt vor 
allem bei ganz dflnnen Feilen. Er kann die Feilo so 
sprode machen, daB sio ohno weiteres bricht. EbenBO 

-darf bei ganz groBen Feilen der Mangangehalt nicht 
zu hoch sein, da die Feile beim Hiirten infolge zu 
hoher Spannung zu leicht reifit.

Itissiges Materiał kann man bereits beim Blank- 
schleifen dor Foilen aussortUren, wahrend man leider 
.„vteiche“ Feilen, das sind solcho, dio aus entkohlton 
Stahlen hergestellt sind, erst beim Gebraueh aus- 
scheiden kann.

GroBen Aerger bringt die Tatsache mit sich, daB 
der Feilenmacher fur Foiien haufig Materiał verarbeitet, 
das fiir alles andere zu Bchlecht Ist. Es ist yorge- 
kommen, daB dor Kohlenstoffgehalt in einer Partie 
gleicher Feilen z w i b ch en 0,55 bis 1,60 %  sch wankte 1

An allerorster Stelle muB also fiir don Herstoller 
.gediegenor Feilen die Auswahl geeigneten Feilen- 
materials stehen. Er muB yom Stahlmann Analysen- 
garantion yerlangen; Am sicherBten ist garantiorte 
Angabe dor Analyse, yerbunden mit Schmelzungs- 
nummer. Etwaige Entkohlung des Materials in den 
Tiefofen oder Walzwerksofen muB mindestens durch 
Stichproben festgestellt -werden.

Die Feilenindustrie Englands ist alt. Jars be- 
schrieb bereits 1765 seine Eindriicko in Sheffiold. 
Damals wieś er sehon auf oine durch Wasserkraft 
betriebene Maschine Thomas Lightowllers hin, die Vor- 
lauferin.des deutschen Reckhammers. Die Manchine 
lieferte bereits taglich so yiele Rohfeilen, ais 50 Foilen- 
hauer nicht hauen konnten. Bis lieutigen Tags wird 
noch eine Unmasso von Feilen yon Hand gefortigt, 
aber nur durch Ausbau yon Sondermaschinen war es 
moglich, den hohen Anforderungen der Kriegsindustrie 
gerecht zu werden.

Urn die Rohfeilen far die mustergultige Massen- 
erzeugung yorzubereiten, bedarf es oiner yorziiglichen 
und sachgemaBen Gliihung. Das GlUhen wird heute 
noch yielfach im Koksfeuer ausgefiihrt, jedoch ist es 
eine unrentable und nicht ungofiihrliche Art. Man hat 
hierbei yielfach m it dem Yorurteil alter, konservativer 
Feilenfachleute zu kampfen, die sich an einen mit Gas 
geheizten Ofen nicht gowolwen wollen, und doch ist 
das Gliihen im Gasofen die einzig zweckmaBige Art. 
Dio Frage, wio weich soli man dio Rohfeilen gliihen, 
muB der moderno Fachmann m it : „So weich, wie 
■moglich!“ beantworten. Kr atellt sich allerdings damit 
in Widerspruch zu den alten Feilenpraktikern, die 
sagen, daB der Hau der Feile bei zu weichen Feilen 
nicht gut ware. Den Uebelstand, daB der Feilenhauer-

moiBel bei zu weichen Feilen zu tiof eindringt, be- 
seitigt man eben durch die Form der MeiBelsehneide 
und regelt die Hautiefe durch Einstellen der Schlag- 
kraft.

Die Temperatur beim Gluhen spielt eine un- 
geheure Rolle. Der Stahl darf nicht yergluht werdon. 
Einmal reiflt die Feile beim Harten der ganzen Lange 
nach, dann aber auch ist der YerschleiB der Zahne 
ein zu schneller. Der alto Feilenmacher nahm mit 
Yorliebe oinen ganz harten, d. h. hochgekohlten Stahl. 
Er rneinto, daB eine entkohlto Randzone beim Wieder- 
erhitzen yon innen aus durch abwandernden Kohlen- 
stoft wieder regeneriert wurde.

Um dem Feilenschmied eine Handhabe fiir rich- 
tigos Schmiedon zu bieten, muB man ihn untorrichten:
1. uber die Art des Materials, 2. uber die riclitige 
Schmiedetemperatur, 3. uber die Notwendigkeit, ein- 
nial erhitzte Foilen fertig zu schmiedon und sie nicht 
unyerschmiedet im Feuer liegen zu lassen. Mit diesen 
Ilinweisen wiirde der Feilenschmied aus dor Empirie 
zu oiner Art WiBsenachaftlichkeit gelangen uud sein 
Interesse w'0rde zweifollos wachsen; er wiirde lernen, 
was es mit dom „body" auf sich hat, mit dem Saft 
uud der Kraft des Stahles.

Heborhaupt musse sich um die Herstellung dieses 
gewaltigen und hochwichtigen Massenartikels der Inge- 
niour mehr kummern. In  Amerika und Deutschland 
sei dies tatsachlich sehon der Fali.

Yor allen Dingen musse die regelrechte Warme- 
mossung platzgreifen, da sie die Ycrhuterin allen 
Grundilbels sei. Denn —  um nur Weniges herauszu- 
greifen —  ein rićhtiges Ausgliihen, das eino ideale 
Weichheit der Rohfeile zur Folgę hat, erleichtert das 
Abschneiden auf MaB, das Richteu und Hauon und ist 
somit unbedingt erforderlich fiir die Massenerzeugung.

Nun wird es bei einem empirischen Amglilhen 
der Foilen leicht yorkommen, daB eino Ueborhitzung 
stattfindet, die liaufig durch erneutes Ausgluhen wett- 
gemacht werden kann, ein Mittel, das fruher und 
auch jetzt noch augewandt wird. Yoraussetzung hier- 
fiir ist aber, daB der yerwandte Stahl nicht iibor l°/o C 
enthalt, da andernfalls ein erneutes Ausgluhen ohno 
Erfolg sei.

Es ist forner moglich, daB sich durch zu langes 
Ausgluhen eine sogenannto entkohlte Zono auBen bildet, 
wahrend der Kern unangetastet goblioben ist. Feilen, 
die aus solcbem Stahl geschmiedet werden, sind natiir- 

lich nicht hart zu bekommen.
Es ist wichtig, daB wahrend des Gluhens die 

Rohfeile so wenig wie moglich ihre Form yerliert, 
donn die Schlago dos Ilammers, die die Feile richten, 
hinterlassen natdrlich verzerrte und harto Stellen, 
die der Schleifer wieder herausbringon muB. F i u h e r  
w u r d e n  h a u  f i g  a b s i c h t l i c h  e i n i g e  S ch l a g e  
a u f d i e F e i l e  g e t a n ,  d i e  d a n n  d o r S c h l e i f e r  
a b z u s c h l e i f e n  h a t t e .  M a n  e r r e i c h t e  d a 
d u r c h ,  daB a u c h  d p r S c h l o i f o r  b e s t i m m t  
e i n e  g e w i s s e  S c h i c h t  v o n  d e r F e i l e  e n t -  
f e r n t c ,  was notig war, um eine etwaige entkohlte 

Randzone zu beseitigen.
Redner spricht sich dann weiter uber den Zweck 

des Schleifens aus. Das Scbloifen soli den Zweck 
haben, alle Schale zu entfernen und der Feile eino 
glatte und weicho Oberflache zu geben, die fur das 
nachfolgende Hauen notig soi. Wenn die geschliffene 
Rohfeile nach dem Schleifen- harto Stellen hat, ist sie 
durch den Schleifer —  durch zu starkes Andriicken 
an den Stein —  glasiert; hat sie weiche Stellen, ist 
dio kohlenstoffarme Randzone durch Schleifen nicht 
ganz entfornt worden. Gerade fur weiche Stellen in 
der Rohfeile ist der Schleifer yielfach scharf getadelt 
worden. Dies sei nicht in allen Fallen riehtig, da 
dio Ursachen weicher Stellen yiel zu wenig geklart 
seien. Es soli sich eine „Technische Gesellschaft fiir den 
Feilenhandel* gebildet haben m it dem Zweck, unter 
anderen sich mit diesoti Angelegenhoiten zu befassen.
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Far weiche Stellen kann sowohl die Walze ala auch 
der Schmied zu tadeln sein. Vier ernste Fehler, die 
dsn HauprozeB ungilnstig beeinflussen konnen, sind 
f  jlgende :

1. Die Oberflache der Rohfeile ist konkaY ,
2. Die Oberfliicho der Rohfeile iat konvex,

3. Die Oborflacho der Rohfeile iat mit Schrainmen 
bedeckt, die von einem grohen Schleifstein 
herrilhren,

4. Die Oberflacho der Rohfeile hat ein wellen- 
formigea Aussehen und zeigt eine Reihe you 

Eindrilcken.

Der ganze SclileifprozeB, ao betont Taylor, aei 
ein ungemein wichtigor, denn ein ordentlicher Hau 
biingt eben zum groBon Teile Yon der glatten und 
yollkommen ebenen Obcrflacho dor Rohfeile ab. Gute 
und wirtschaftlich arbeitende Schleifmaschtnen fiir die 
Rohfeilen zu bauen, aei eino der dringendsten Auf- 
gaben. —

Das Foilenhauen wurde friiher von Hand botrieben. 
Die erste Haumaachine erfand Leonardo da Yinci, 
dem im Jahre 1627 Mathurin Jousae mit einer weiteren, 
brauchbaren foigte. Seit dieBer Zeit liegt dag nand- 
hauen darniedeT und ist auch heute nur noch eine 
unwichtige Industrie. Sie iat beschrankt auf kleine 
Feilen, die auf der Maachine zerstort wiirden. Yon 
groBem Interesse iat nun der Hau des Zahnes. 
Ueber den W inkel, den Ober- und Unterhieb zu ein- 
ander und zur Feilenacliae einnebmen, hat nie eine 
groBe Differenz bestanden, wohl aher, ob der Hau 
ein poaitiver odor negativer sein soli. Ais positiv be
zeichnet man einen Hau, deasen Schneidzahne aich 
zur Feilenrichtung nach Torne neigen, ais negativ 
die sich nach rfickwarts neigenden. Eine Foile mit 
poaitiTem Hau achneidet wirklich, wahrend eine m it 
negativem Hau mehr achabt. Die Menge der abge- 
feiiten Spane iat naturlich bei einem positiyen Hau 
groBer, die Zahne werden jedoch bedeutend mehr 
beanaprucht und brechen daher oder nutzen sich 
schneller ab. Alle Handelafeilen, m it Ausnahme ge- 
wisser gewetzier Sorten, haben Zahne, die mehr oder 
weniger rOckwarts neigen. Dio Ditferenz iu den 
Winkeln der Schneidzabne zum Bett liegen in den ver- 
schieden angeschliffenen Winkeln der HaumeiBel be- 
grundet. Der beohachtete Durcbscbnittswinkel einer 
groBen Anzahl Yon Handelafeilen Yon England, Amerika 
und festlandischen Ursprungs wurde zu —  8° (negatiy) 
gefunden. Ea sind jedoch auch Feilen mit einem 
negatiyen Hau von — 24° und einem positiren ron +7° 
gefunden worden. Mit einem ungeiibten Auge ist es 
schwer, den Hau festzustellen. Man kann ihn natilrlich 
errcchnen, wenn der Winkel des HaumeiBels und die 
Neigung des Feilenbettes zum Kopf der Mascbine 
bekannt sind. Mit Hilfe eines Mikroskopea oder einea 
anderen dazu gebauten Apparates kann man jedoch 
den W inkel bald fesUtellen. Die Zahl der Zahne 
je Zoll im Unterhieb muB sehr sorgfaltig beachtet 
werden, da sie ein wichtiger Trager der Dauerbaf- 
tigkeit der Feilen is t Nach dem Hauen des Unter- 
hiebes muB der Grat entfernt werden, entweder durch 
Abfoilen oder Abachleifen. Dieser ProzeB erfordert 
groBe Sorgfalt und Aufmerksamkeit, da der EinfluB 
noch groBer ais der eines riehtigen oder nnrichtigen 
Haue* iat —  ein Umstand, der yiel zu wenig beachtet 
wird. W ird der Riicken des Scbnoidzahnes zu flach, 
so wird die Zahnform wohl kraftig, aber die zum 
Gebrauch der Feile erforderliclie Kraft auch um so 
grSBer. W ird dagegen der Unterhieb zu wenig, be- 
feilt, dann wird der Zahn durch den Oberhieb zu 
icharf. Das Glatten des Unterhiebes muB daher sorg
faltig Yorgenommen werden, denn ungleichmaBiges 
Glatten kann auch Risse in die Zahne bringen, wenn 
der Oberhau auf solche Flachen geschlagen wird. Die

groBen VerscM#denartigkeiten aller Feilen ist Yiel

fach hierauf zurflckzufOhren.

Yon groBer Wichtigkeit iat ferner die Neigung 
des Zahnes nach hinten oder, wie man es auch nennen 
kann, der riickwirtige W inkel, der schwierig zu mesacn 
ist, da keine glatte F la c h ę  gebildet wird. Yon der GroBe 

/ dieses W inkels hŁngt die Stabilitat des Zahnes ab., 
da ein Zahn m it groBem rflekwartigen W inkel ein 
grofieres Yolumen besitzt ala ein Zahn mit kleinem 
Winkel. Ea iat klar, daB ein richtig gewahlter W inkel 
auf dio eben mogiiohe Leistung einer Foile groBen 
EinfluB hat.

Die Neigung des Unter- und Oberhiebea zur Achse' 
der Feile hat ebenfalls EinfluB auf die W irkBam keit 

der Feile. Leider sind die Yariationen, die man findet,. 
sogar unter Feilen desselben Herstellera sehr Yer- 
schieden. Die nacbstehende Zuaammenstellung zeigt 
an veracbiedenen Feilen die betreffenden W in ke l:

Grad zur Achse

Unterhieb 55 53 53 59 57 54 55 I

Oberhieb 73 73 67 07 74 70 75 i
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Man soli fur Feilen, die zum Bearbeiten yon 
Aluminium und Messing ilienen, andere W inkel wahlen 
ais fur Eisen und Stahl.

Die Zahl der Zahne je  Zoll iat ebenfalls yon 
EinfluB auf die Dauerhaftigkeit der Feile. Leider sind 
auareichende Yersuche, dio die Abhungigkeit der ein
zelnen Faktoren gegeneinander ausreiehend dartun, 
nicht Yorgenommen worden.

Wenn Feilen untersucht werden, findet man haufig,. 
daB die zwei Seiten der Feile ungleichmaBig sind. 
Dies kann auf mehrere Ursacken zuruckgefuhrt werden. 
Es wird haufig angenommen, daB die zuerst geschlagene 
Seite beachadigt wird, wenn die zweite Seite geachlagen 
wird, durch Beriihrung mit der Auflage. Meistens 
wird es wóhl daber rubren, daB der HaumeiBel nicht 
mehr die gleiche Scharfe besitzt. Aucb kann eine 
Seite besser gefeilt sein wie die andere, oder auf 
der einen Seite ist die entkohlte Schicht besaer ab- 
geschliffen ala auf der anderen. —

UngleichmiiBigkeiten bei den Feilen konnen auch 

noch dadurch entatehen, daB der HaumeiBel den Zahu 
noch nicht yerlassen hat, wenn das Feilenbett schon 
Yorwarts bewegt wird und so die Spitzen der Zahne 
umgebogcn werden. Bei vielen neueren Haumaschinen 
wird daa Bett durch eine Schraube ununterbrochen 
Yorwartageschóben. Der MeiBel muB daan immer 
gegen die Flachę des neugeformten Zahnes zuriłck- 
gezogen werden. Bei harten Stflblen kann der Zahn 
diesen Druek anshalten, ohne ruckwarta gebogen zu 
werden, aber bei weichen Stahlen ist dies nicht der 
Fali. Ein schon Yorhandener negativer Hau wird Yer- 

gr5Bert. Um diesen Fehler zu yermeiden, wird es 
notig aein, wieder Maschinen mit sich ruckweise be- 
wegendem Bette zu Yerwenden, wie es Leonardo da 
Yinci schon getan hat.

Zn erwahnen w3re nun noch zum SchluB die 
Hartung der Feilen. Zum Erhitzen siud Kokafeuer
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und Bloibad in Gebraueh. Was von boiden Yorzu- 
ziehen ist, dariiber gehen die Meinungon noch bis 
heute auseinander. Rednor iet der AnBicht, daB gas- 
gefoucrte BleibadBfon mit guter Pyrometeranlago vor- 
zuziehen sind. Mit der Pyrometeranlage ist haufig 
noch eino Alarmanlage verbunden, die in Tatigkeit 
tritt, wenn die Hiichat- bzw. NiedrigBttemporatur ubcr- 
bzw. unterschritten wird.

Wenn die Feilenherstollang auf eino dor Wich- 
tigkcit cntaprechende Hohe gebracht werden soli, ist 
es erforderlich, daB dor ganze ProzeB in oin orga- 
nieiertes 8ystoin cingefiigt wird. Eine wissenschaft- 
liche TJnteranchung des ganzen Prozeases ist unbedingt 
notig, nnd dio Horsteller sollten demnaoh in ihren 
Fabrikeń Riiume einricliten, in denen die Unter- 
suchungou Yorgonommon worden. Oder es muB der 
Herstellerrerband oin zentrales Unterauchungslabora- 
torium unterhalten und die Ergebnisae der Erforschung 
allen Mitgliedern zur Yerfilgung atellen. Nur auf 
diese Weise ist die FeilenherBtellung auf die hochste 
Stufe der Vervollkommnung zu stellen.

Hans Od.

A ndrew  Mc. Cancc1) spraoh iiber die

Kohlung des Eisens bei niederen Temperaturen.

Nach dom Vorgang von Schenck betraohtet Mc. Canco 
dio Gleichgowichte zwisehen Fe, Fo O, C und Gas und 
yersucht daraus zu folgom, daB oberhalb 550 0 Eisen- 
oxydul leichter in Karbid iibcrfuhrt wird ais Eisen. Er 
nimmt hiorbci die Reaktion an:

3 FoO + 5 CO =  FcsC +  4 CO*.
Aus dem diesem Berieht zugrunde liegenden, englischen 
Auszug ist nun nicht ersichtlich, wie Mc. Cance dio zu 
seiner SchluBfolgerung benotigte Temperatur-Konzen- 
trafcionskurvo dieser Formel berechnet. Die ganze Ueber- 
legung durfte auch sehr zweifelhaft sein, da Schenck2), 
auf dessen Arbeiten sich Mc. Cance stiitzt, hier folgends 
allgemeino Form der Gleichung annimmt:

n Fe O + (n + 2) CO =  Fen C -j- (n -J- 1) C02 
und er aus soincn neuesten Versuchcn untcrhalb 700^

■ fiir n die Zalil 7 odor 8 folgert. Die auf dio Zahl 3 oder
aufFe3Caufgobautoii Ausfiihrungen sind demnachhinfallig. 

______________  (Kortsetzung folgt.)

’) Ir. Coal Tr. Rev. 1919, 9. Mai, S. 599.
2) Sehenck, Z. S. fiir Elektrochemie 1918, S. 252.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

8. April 1920.
Kl. 10 a, Gr. 22, T 23 483. Vorfahren der Beheizung 

Yon Drehofen, welche zur Schwoleroi von Kohlen und iihn- 
liehen Stoffen dienen. Thysson & Co., Akt.-Ges., Mul- 
heim a. d. Ruhr.

Kl. 10 a, Gr. 23, J  19 568. Liegende, umlaufondo 
Trommol zum Verschwelon von Kohle, bituminosem Schie- 
fer, Erdpech u. dgl. unter Vakuum. Paul Jontseh, Wolfon- 
buttel und Joseph Woidlich, Braunscbweig, Riedcstr. 15.

Kl. 10 a, Gr. 26, K  70 605. Liegende Rotorte zur fort- 
laufenden Dostillation yon ICohlt, Holz, Torf o. dgl. bei 
gewohnlichom Druck, Uobordruck bder Vakuum. Koln- 
Rottwoil Akt.-Ges., Berlin.

Kl. 24 e, Gr. 1, R  49 381. Vorfahren zur Ausnutzung 
und Ruckfiihrung dor Abg&swarmp von Rekuperativofen. 
Wilhelm Ruppmann, Huttentochnisches Bureau, Stutt
gart.

Kl. 31 a, Gr. 3, K  70 39S. Schmelzofen mit mehreron, 
im Deckerigowolbo des Feuerungsraumes eingesetzton 
Tiegeln. Julie Kocherscheidt, geb. Bollmann, Mettmann, 
Hammer Str. 9.

Kl. 80 o, Gr. 13, K  69 364. Entleorungsvorrichtung 

fur Schachtofen, Silos u. dgl. Fried. Krupp Akt.-Ges., 
Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

Kl. 81 o, Gr. 30, D  36 791. Vorrichtung zum Be- 
fordern der Blocke vom Ofen zur Walzens trafie. Deutsche 
Maschinenfabrik A.-G., Duisburg.

12. April 1920.
Kl. 12 c, Gr. 3, G 47 914. Vorfahren zum Trennen 

Yon Gasgemischon durch ICuhlung und Entspannung. 
Gesellschaft fiir Linde’s Eismaschinen A.-G-, Wiesbaden.

Kl. 12 r, Gr. 1, G47 132. Verfahren zum Extrahieron 
und Dastillieren von bituinonhaltigen Stein- und Braun
kohlen oder Schiefern. .Max Geicke und Johann Albrecht, 
Hamburg, GloekengicBerwall 2/4.

Kl. 12 r, Gr. 1, G 47 790. Yerfahren zum Extrahieren 
und Dastillioron von bitumonhaltigon Brennstoffen, ins- 
bosondero Steinkohlen und Braunkohlon, mittels Wasser- 
dampf; Zus, z. Anm. G47 132. MaX Gorcke und Johann 
Albrecht, Hamburg, Glockengiefierwall 2/4.

K!. 21 h, Gr. 12, S 45 651. Elektrisches Sehneide- 
verfahren. ®ip(.>gng. Eugon Soifried, Waldkirch i. Breisg.

Kl. 24 c, Gr. 10, A 31 310. Abhcbbarer Brenner fur 

RogeneratiYgasofen. Carl Adler, Dortmund, Kreuzstr. 95.

*) Dio Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fur jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherbebung im  Patentamte zu B erlin  aus.

XV ..,

Kl. 24 c, Gr. 10, R  49 289. Sichorungsvorrichtung 
gogen Explosionen in der Luftloitung von Gasflammofen. 
Hermann R itter, Koln-Mulheim. Lambertstr. 3.

Kl. 80 c, Gr. 13, P 36 527. Entlcorungsyorrichtung fur 

Schachtofen. Fa. G. Polysius, Dessau.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
12. April 1920.

Kl. 7 b, Nr. 671 816. ProBdorn zum Glatten der 
Innonflachen von Rohren. Heinr. Ehrhardt, Dusseldorf. 
Reichsstr. 20.

KL-7 b, Nr. OSO 102. Vorrichtung zur Erzeugung von 
geraden und gewuudonen Nuten in odor auf Hohl- und 
Vollkorporn. Hoinr. Ehrhardt, Dusseldorf, Reichsstr. 20.

K l. 10 a, Nr. 736 983. Wassorgekuhlto Koksofentur. 
Hoinrich Raacke, Gelsenkirchen, Kaiserstr. 4.

Kl. 12 e, Nr. 737 256. Absohoider fur trockeno und 
nasso Abscheidung des in dor Luft bzw. iii Gasen enthalte- 
neu Staubes odor Abschoidegutes dureh zweckmiiCige Vor- 
bindungansichbokannter Vorrichtungen. Fa. Otto Spriitz, 
Altona-Ottenson.

K l. 21 h, Nr. 737 098. Elektrische SchweiBmaschine- 
mit auf' und abboweglichem SchweiBrad. Moll-Worke 
Akt.-Ges., Scharfenstoin i. S.

Kl. 24 a. Nr. 736 837. Dampfstrahlgeblaso zur Er
hohung des Zuges fur Fouerungcn. Ernst Biittner, Pot- 
sehappel b. Dresdon, RoBtalor Str. 2.

Kl. 24 f, Nr. 737 023 und 737 024. Wanderroat. 
Bayerisches Huttenamt Weiherhammor, Weiherhammer

Kl. 241, Nr. 736 49S. Vorrichtung an Fouorungen fur 
pulYerfórmigen Brennstoff. Motała Vorkstads Nya Aktie- 
bolag, Motała Vorkstad, Sehweden.

Kl. 40 a, Nr. 737 343. Einrichtung zur Wiedergewin- 
nung dos Motalls aus Metallspanon, Ruckstiinden und 
Aschcn. Kar] HcB, Hoilbronn a. N., Salzstr. 15.

Kl. 42 k, Nr. 737 267. Vbrriehtung zum Feststelleu 
des drohbaren Auslegers von auf oinem Stativ schwenk- 
barenTragvorrichtungcnfiir Hurteprufer. Paul J. Steinke. 

Borlin, Palisadenstr. 11.
•Kl. 49a, Nr. 736949. Vor'ichtu! g zum gleich- 

zcitiąen Ausbohren beider Bohrunien an BoUgungsrollen, 
wo'cho auf jeder Diebbank nngeordnet w rden kann. 
Wilh. Kiichl.off, Jiinkcrath, Rhld.

K l. 49f, Nr. 737 118. Glirh-, Hartę- und Schmiede- 
ofen mit droh- und auswcchselbarem Gliihkopf. Buttor & 

Haufo, Auo i. Erzg.
Kl. 80 a, Nr. 737 383. Zorlcgbare Form zur Her

stellung von Formsteinen. Georg Holzmann, Neuses, Post 

EggoLsheim, Oberfrank<n.

68
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Statistisches.
Frankrcichs Kohlenf6rderung im Jahre 1919.

Dio kiirzlich an/łiesor Stolic1) yoroffontlichten Zahlen 
•ubor dio Kohlenforderung Frankreiclis im Jahre 1919 
bodiirfon auf Grund oiner Zusammonstellung im  „Gónio 
G iril"1) einor Berichtigung. W ir gobon deshalb nach- 
stehend noch einmal dio Fiirdorungsergebnisse Frank- 
neichs und Lothringens, Bowie dio Einfuhr an Kohlen 
in Frankreich wieder.

K o h l e n f o r d e r u n g  

Fr*nkrelch« Lothringem Einfuhr

t t t

2 472 528 108 352 1 739 273
2 244 404 210 043 1 428 010
2 125 414 238 340 1 104 031
1 744 594 108 SOG 2 211 037
1 733 420 123 511 1558 992

S57 000 195 891 1553 451
1 430 307 231 729 1 071 569
1 781 700 227 903 1 038 075
1 S38 39S 150 993 1 005 900
.2 004 902 211 482 1252 501
1 820 000 238 500 1 001 343
1 750 000 220 000 1 052 330

Januar. . . . 
Februar . . . 
Marz . . . . 
April . 1 . . .
M a i ................
J u n i ...............
Ju li . . . .  
August. . . 

Soptember . 

Oktober . . 
Noyember . . 
Dezember . . 

■Gcsamtforde- 
rung . . . 21 803.453 2 325 010 1S 000 724

Die algerische Montanindustrie im Jahre 1919.

Nach einor Mittoilung der algerisehon Zolldiroktion’ ) 
-stelltoaich die Ausfuhr der im Linde gofordorten Erzo, vor- 
gliohon mit don Jahren 1918 und 1917, wie folgt:

Kupfcrerz 
Bleierz . . 
Zinkerz . . 
Antimonerz .

1919 1918 1917
t t t

242186 198 539 234 825
782 805 759 217 1065 512

1000 — 870
S 318 17 891 25 316
4 2G1 29 288 36 397
2 ICO 7 920 16 248

Von don Pliosphaterzen gingon 109000 t nach Frankreich, 

wiihrend 132 000 t im ubrigon Auslande abgesetzt wurden. 
Der Hiuptabnohmor fur Eisenerz war England mit 
700 000 t. Dio algerischo Montanindustrie ist zurzeit in 
ihror Entwicklu.ig durch Verkohrssch\riorigkeiten, Koh
len-, Rohstoff- und Arbeitormangel sehr bohindert. 
Hinzu kommt, daB das Vorschwindon yorschiedenor aus- 
landiseher Unternohmungon, namenllich deutscher, dio 
yor dom Kriege go rado den kleineren Bsrgwoiksbesitzorn 
Kredito gowiil rton, schmorzlich' empfunden wird. Um 
dioson Ausfall zu orsotzen hat kiirzlich eine franzosische 
Gcsolischaft Minerais et Mćtaux in Tunis und in Constan- 

tino Zweigstollon oroffnot, um dic Finanzierung der kleinen 
Untornehmungen zu ubernehmen.

Die Eisenemerschiflungen vom Oberen See im Jahre 1919.

Die Ermittlungen uber die Eisenerzyerschiffungen 
Tom Oberen Sco fiir das Jahr 1919 ergeben nach einer Zu-

l ) St. u. E. 1920, 12. Febr., a  237.
a) 1920. 14. Febr.. S. 189/90.
a) Industrie- und Handclszeitung 1920, 27. Marz,, 

S. 420.

sammenstellung vOn A. J .  H a in 1) insgesamt 49593522 t 
yersandter Eiscnerze gegen 63 841 551 t im yorhergehendon 
Jaiirc. Der Versand hat also gegeniiber dem Jahre 1918 
um 14 248 029 t oder 22,32 %  abgenommen. Von der 
abgesctzten Mongo umfaBte der

1919

t

1918-

t

Versand auf dem Wasser-
w ego .............................. 47 932 233 62 135 240

Yeraand auf dem Land-
1 661 289 1 706 311

InHgcsamt. 49 593 522 63 841 551

Dor Anteil der U n ite d  S tates Steel C o rpora tio n  
(01ivcr Iron Mining Co.) ging von 26 597 643 t im Jahre
1918 auf 22 418 190 t im Bericlitsjahre zuruck, stieg jedoch 
verhaltnismiiBig yon 41,00 auf 45,20 % . Dio unabhang i-  
gen G eso ilsehaftcn  waren domnach m it nur 54,80 
(i. V. 58,34) %  an don Gesamtvcrladungen beteiligt.

Auf dio einzelnen Fórde rbez irke  yertoilten sich 

die Erzyerladungen folgendermaficn:

Bezirku 1919
t

1918
t

M e s a b i.............................. 32 509 662 41 043 058

M e nom ine o ..................... 4 513 954 0 4SO 757
G o g c b ic . .......................... 0 330 532 8 003 088

Marquette.......................... 3 040 087 4 423 960

Vermillion . . . . . . . 943 914 1 211 995

Cuyuna .......................... 1 889 023 2 51 8 401

Mayyillc und. Bara lico . 305 750 99 020

Zusammen 49 593 522 03 841 551

D o Verachiffungen in den einzelnen H iif engestaltcten 
sich w'e folgt:

Httfen 1919

s

1918

t

E scanaba .......................... 5 042 772 0 883 308
Marąuctte.......................... 2 107 062 3 512 307

A s h l a n d .......................... 0010 029 7 080 058
Two Harbours................. 6 527 338 8 803 048
S u p e r io r .......................... 11 094 684 14 293 434
D u lu t h .............................. 17 095 428 20 S90 365

Versand auf dem Wasser-
w e g c ..............................

Dazu Versand auf dem
*)47 932 233 02 135 240

Land wege...................... 1 001 289 1 700 311

Insgesamt 49 593 522 63 841 551

*) The Iron Trado Reyiew 1920, 12. Febr., S. 497/500.
—  Vgl. St. u. E. 1919, 17. April, S. 423-

*) Die Aufrechnung der aus den einzelnen Hiifcn ver- 
schfftcn Erzmengen ergibt 47 937 313 t. Der Fehler ist 

in der Quelle nicht festzustellen.

Wirtschaftliche Rundschau.
D IE  LAGE DES OBERSCHLESISC TEN EISEN- 

MARKTES IM  1. V1E11TELJAHR 1920, — Die
Lage auf dem oberschlesischen Montanmarktc war 
im Berichtsvierteljahr wegen der fortwahrenden Preis- 
steigerungen und Lohnerhohungen so uberaus unsieher, 
•daB beispiclBweise Angebote zu festen Preisen iiberhaupt 
nicht mehr abgegeben werden konnten, wenn die Liefer- 
werke nicht mit bedeutenden Yerlusten reehnen wollton.

Der Betrieb der Gruben und llutton war durch Streiks 
nicht gestort. Insbesondere sind dio Berliner Miirz- 
ereignisse ohne jeden nachteiligen EinfiuB auf das Wirt- 
schaftslcben des oberschlesischen Tndustriebezirkes ge- 
weson. AuCerordentliehe Schwierigkeiten machte den 
Eisenhutten die Besehaffung von Erzen, Kalk, MagneSit 
und Altcisen, dereń Zufiihrung auBerdem durch wieder- 
holten empfindlichen Wagenmangel auf der Ilaupt- und
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Schmalspurbahn hochst ungiinstig beeinfluBt wurdo. Am
1. Marz trat die Erhohung der Eisenbahnfrachten ein. 
Die Kóhlenpreise wurdon am 15. Januar um 19 J l  und 
am 1. Februar um weitere 42 J t  dio Tonne erhoht. Dio 
Arbeiterlohne crfuhren vom 1. Januar oine Stoigerung 
um 10 o/o. Dio kaum fertiggestcllten Tarife fiir Arbeiter 
wurden zum 31. Marz bereits gekiindigt. Die weiteron 
vorlaufigen Forderungou auf Lohnerhohungen botrugen 
etwa 50 °/o. Die Preise fiir Fertigwaren allor Artstiegen 
natiirlich immer weiter und erreiciiten schlieBlich eine 
Hohe, die die Errichtung von Neubautcn jjusschlofi und 
nur die allcrnotwcndigsten Instandhaltungsarbeiten gę
sta ttoto.

K o h l e n .  Die Forderung der obcrsehlesisehen 
Gruben, dio sich schon im letzten Vierteljahr des Vor- 
jahres gunstiger gestalteto, hatte sich zu Beginn des 
neuen Kalenderjahre3 weiter verbessert. Der Betrieb der 
Kohlengrubcn war ungestort. Dio Gosamtforderung bo- 
trug rd. drei Viortel der Friedensforderung. Gegenuber 
dem gleichen Zeitraum dos Yorjahrcs, in dem allerdings 
besonders wenig gefordert worden war, betrug die Mehr- 
forderung 30 bis 40 o/o. Zu Beginn des Jahres konnte 
neben der tiiglichen Forderung auch ein Teil der am 
Schlusso des Vorjahre? verbliebenen Haldenbestiinde ver- 
laden werden. M it dem Eintritt des Eisenbahnerstroiks 
im Januar trat hierin wieder ein Umschwung ein, so 
daB dio Haldenbestiindo Endo Januar sich erheblich ver- 
stiirkten. Im  Februar war durch etwas bessero Wagen- 
gestellung eine Verringerung der Haldenbestiinde mog
lich. Die gunstigeren Vorsandverliiiltnis90 hielten aber 
nicht lange stand, da im Monat Marz erneut eine 
Wagenknapphcit zutago trat, dio in den letzten Tag en 
sogar sehr scharfe Formen annahm. Der Yer
kehr auf der Oder blieb zu Beginn des Jahres, der 
Jahreszeit entsprechend, beschriinkt und be-serto sich erst 
in der zweiten Ilalfte  dos Kalcnderjahres. Den Vor- 
brauchern konnte insgesamt eino etwas grofiere Kohlen- 
menge zugefiihrt werden ais im  Vorvierteljahr, doch 
konnte dic stiirkere Belieferung dio Kohlennot nur wenig 
beheben. Dor Grund hierfur war darin zu suehon, dafi 
der Bedarf an Gas- und Elektrizitatskohlen sowie an 
Iiausbrand den Wintermonatcn entsprechend gestiegen 
war. Aufierdem mufiten auf Anordnung des Reichs- 
kohlenkommissars die Lieferungen nach Polen, Deutsch- 
Oesterreich und der Tschecho-Slowakei erheblich ver- 
starkt und nach Italien, wozu die italienischo Regierung 
oigeno Wagon zu stellen hatte, neu aufgenommen wer
den. Dio Versorgung nicht besonders wichtiger Betriebe 
sowie eines groBon Teiles dor Industrie hatte darunter 
erheblich zu leiden.

K o k s .  Auf dem Koksmarkto waren die Verhalt- 
nisso wenig befriedigend. Dio maisten Koksanstalten 
hatten iiber mangelhafto Belieferung mit Kokskohlen zu 
klagen, die in der Hauptsache auf die unzureiehende 
Wagengestellung zuriickzufuhren war. Zum Verkauf ge- 
langten nur geringe Mengen Kleinkoks, Kokserbs und 
KoksgrieB.

E  r z o. Dor Erzmarkt gcstaltete sich ebenfalls 
hochst ungiinstig. Die Preiso fur auslandischo (schwe- 
dische) Erzo hatten infolge der schlechten Valuta und 
dor in den letzton Monaten um ein yiełfachcs gestiegenen 
Seefrachten eine phańtastische Hohe erreicht. Die Preise 
der inliindisehen Erze (Rot- und Brauncisenstein aus 
dem Harz, Hessen und dem Lahn-Dill-Bczirk) stiegeu 
von Monat zu Monat derartig, dafi die Marzpreise sich 
fast 100 o/o hoher ais dio Dezembcrpreiso stellten. Aus 
dem Auslande gingen aufier schwedischen Erzen nur ganz 
geringe Mengen Sintor und manganhaltige Schlacken 
aus Deutsch Oesterreich ein. Die Tsoliecho Slowakoi und 
Polon hielten ihre Grenzen fiir die Ausfuhr von Schmelz'- 
materialien weiter gesperrt.

K o h o i s e n .  Die Hochofen hatten hin ui;d wieder 
unter Dolomitmangcl und fast immer unter sehr weeh- 
selnder und oft ganz minderwertiger Koksguto zu leiucn. 
AuBerordentlich stark war die Naehfrage nach Roh
eisen, die zuletzt nur noch mit 25 o/o der angeforderten

Mongcn befrieaigt werden konnte; auch aus don benach- 
barten Landorn Deutscli-Oestorreich, Tschecho-Slowakei 
und Polon lagen zahlreieho Anfragen- vor, dio aber in 
Riicksicht auf den nicht befriedigten Inlandsbedarf 

durchweg ablehncnd bcantwortet wurdon. Die fiir De
zember giiltigen Preise erfuhron eino Steigorung, be- 
dingt durch die Erhohung der Koks-, Erz- und Kalkstein- 
preiso uiid durch die Steigcrung der Lohno und allge
meinen Unkosten. Zur Ansammlung von Bcstiinden ist es 
nirgonds gekommen; der Versand war sohr unregelmiifiig, 
da dio Wagengestellung und die zeitwcilig verfugten 
Gtitersperren groBe Stiirungcn yerursachten.

F  o r m e i s e n. Die Verladungen, an Formeisen 
aller Art, die bereits im Vorvierteljahr oine leichto 
Besserung aufwiesen, waren weiter im Steigcn begriffen, 
so daB im Berichtsvierteljahr bereits uber 30 o/0 des 
Versandes des letzten Friedensjahres zu verzeiclmcn war. 
In  der Hauptsache - wurde der Bedarf der Fahrzeug- 
bauanstalten gedcckt, wahrend der private Bedarf auch 
weiterhin zuruckgestellt werden muBto.

E i s o n b a h n - O b e r b a u z o u g ;  Bei Oberbau- 

zeug war ebenfalls eino weitere Besserung der Yerlade- 
ziffern, iihnlich derjenigen wie bei Formeisen, zu bcob- 
achtcn. Dabei wurden in erster Rciho die Staatseisen- 
bahnen und die Kohlenzechen beliefert, aber auch diese 
nocli nicht in ausreichondem MaBe.

W a 1 z o i s e n. lin  Walzeisengeschaft war die 
Naehfrage andauernd aufiorst dringend. Recht lebhaft 
gestalteto sich auch der Verkehr mit den Nordstaaten, 
aus welchen umfangroiehe Auftrage hereingenommen 
werden konnten.- Dagegen ruhte das Geschiift naoh den 
ostlichen Nachbarstaaten noch vollstiindig.

G r o b b l e e h e .  Der seither schon fiir mehrere 
Yierteljahro ausreichende Auftragsbestand hob sich 
weiter bctriiehtlich, da insbesondero grofiero Be- 
stellungen seitens der Waggonfabriken und dor Schiffs- 

werften eingegangen waren.
F c i n b l o o h c .  Dio Naehfrage nach Feinblechcn 

aller Art war nach wie vor ungemein stark. Der Be- 
sohiiftigungsstand erhohto sieli trotz moglichster Zuruek- 
haltung dor Werke in der Annahme neuer Auftrage 
noch wesentlieh und reicht aueh bei voller Er- 
zeugnng fiir mehrere Viertcljahro aus.

D r a h t w a r e n .  Es war eino Besserung infolge 
erhohter Leistungen wahrzunehmen. Schon im Vor- 
vierteljahresbericht wurde darauf hingewiesen, dafi dio 
hohen Preise, insbesondero fiir Baumaterialien aller Art, 
eino gewisse Zuriickhaltnng der Kundschaft trotz des 
bestehenden groBcn Bedarfes erkonnen liefien. Dio An- 
zeichen fiir dieso Zuriickhaltung vermehrten sich in- 

zwisclien merklich.
11 o h r e n. Dio starko Naehfrage nach Gas- und 

Siederohren hielt sich auf der bisherigen Hohe, doch 
konnte sie bei der geringen Herstellung nur in be- 
scheidenem Mafie von den Werken gedeckt werdon. Die 
Versandziffern fiir das laufendo Yierteljahr bewcgten 
sich auf ungefahr gleicher Hohe wie im vorigen. Nur 
die Lieferungen fiir das Ausland erfuhren eine Ver- 
stiirkung, entsprechend dem Bedurfnis der Erze oin- 
fiihrenden Werke zur Bezahlung der Beziige in  schwe- 
disehen Erzen.

E i s e n g i e f i e r e i e n  u n d  M a s c h i n e n f a -  
b r i k e n. Eisen- und Stahlgiefiereien, Eisenkonstruk- 
tionswerkstiitten waren stark beschaftigt, jedoch waren 
die Preise fiir alle Rohstoffe so sehr gestiegen, daB 
trotz der auBerordentlich hohen Preise fur Fertigwaren 
nur geringo Betrage herausgewirtschaftet werden konn
ten. Der Eingang von Auftragen im Maschinenbau war 
lebhafter. Dio ańhaltende Preissteigerung bildete kein 
so starkes Hemmnis mehr fiir die Auftragserteilung, 
weil einerseits der Bedarf immer dringender geworden 
war und anderseits die Hoffnung auf allmahliciien Preis- 
abbau in*den Kreuen der Kundschaft nach und nach 
zu schwinden begann. Bei den K e s s e l s o h m i e d e n  
u n d A p p a r a t e b a u a n s t  a l t e n  war nach wie vor 

ein ziemlich umfangreicher Auftragscingang zu ver- 

zeiehnen.
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Die P r e i s e  des letzten Yierteljahres stellton sich 

wie folgt:

IW matit . . . .  
Gieflerei-Roheisen 1^ Empfangs- 

I I I  l  ort.

a) R o h e is e n :

v. 1 .-8 . l| 20 

frei .V, 1193,— f. d. t

B&matit . . . . .f  frei
GieCerei-Roheisen l<Enipfangs- 

III \ ort

Puddeleisen ; . 
8.-M.-Roheisen.

.jf ab Hoch- 
. ̂  o enwerk

i*45,50 „  „ 
„  944,50 „ „

r . 1.—28. 2. 20 
J i  2240,— f. d .i 
„ 1 *9 9 ,-  „ „ 
„  1698,— „ „

v. 1. - 8. 1. 20 
J i  84 8,— f.d.r 
„  853, -  „  „

y. 8.— 31. 1 20 

Ji 1740, — f.d , fc 
„  1355,50.,, „  
„  1354,50 ' „  „

v. 1.—31. 3. 20 

Ji 2337,— /.d.fe 
181U,- „ „  

„  ISIS,—  „  „

v. 8.— 31. 1. 20 

J i  1 1 9 8 ,- f.d .t  
„  1253,— „ „

Puddeleisen. . 
S.-M.-Rohełsen .

. /  ab IToch- 
ofeuwerk

b) W a l z e i s e n ,  

Januar 
Ji

Stabeisen . . . .  2015,—
Bandeisen . . . .  -‘215,—
Flufletsen . . . .  2015,—
Unireraaleisen. . . 2015,—
Schweifleisen . . 2460,—
GrobbUcbe/je nach 2530—2653 
Felnbleche \ Starkę 2825— 2920

Thomas Werk

v. 1,— 28. 2. 

Ji 1414,— f, 
„  1469,— ,

S . - M. -Qu a  

Feoruar 
Ji 

3130,— 
3400,— 
3*100 — 
3400,— <
3575,— 

3945—4070 
4400-4490 

Januar 
Ji 

3250,—  
3000,—

20 v. 1.—31. 3. 20 

.d. t  noch nićht
„ „  festgesetzt

l i  t u t :

Marz
Ji

Yorlaufige 
Mindest- 

prundpreise- 
frei 

oberscnles. 
Empfaogs- 

station 

Februar M&rz
Ji Ji

32*0,—  3250,—
3000,—  3000,—

< T

Die neuen Ruhrkohlenpreise. — Die ab 1. April 1920 
giiltigen R u h rko h le np re ise 1) einschlieBlich Kohlen- und 
(Jmsatzsteuer stellen sich nach Einrechnung der letzten 
Kohlenprefserhohungen durch den Reichskohlenverband2) 
einschlieBlich Kohlen- und Umsatzsteuer wie folgt:

Februar Mttrz April

S o r t e 1920 1920 1920

Ji A Ji

F e t t  k o h l e n .

F o rd e rk o h le .....................
Bestmelierte K ohle . . .
Htiickkohle..........................
Sufikohle I  und I I

„  I I I  . . . .  . 
I V ....................

149,70-151,50
162,30-164,10
174,90-176,70
179.10-180,90
179.10-180,90
172.10-173,90 
152,50-154,30

168,00-169,80
182.30-184,10 
196,50-198,30
201.30-203,10

201.30-203,10 
193.40-195,20 
171,20-173,00

192,40-194,20
208.90-210.70 
225.30-227,10
230.90-232,70
230.90-232,70 
221,80-223,60 
196,10-197,90

169,30-171,40
156,40-158,50
149,70-151,50
174,90-176,70

179.10-480,90
179.10-180,90
172.10-173,90 
145,70-147,50 
146,90-148,50 
143,60-149,90

190,20-192,30

175,70-177,80
168,00-169,80
196,50-198,30

Ga i -  u n d  G & s f l a m m k o h l e n .  

Gasforderkohle . .
Gasflaromforderkohle 
Flamniforderkohle .
Stiickkohie . . .
Halbgeaiebte . . ,
Nuukohlc I  und I I  

„ I I I  . , .
„ IY  . . .

Nufigrus . 0-20/3U mm
„ 0-50/60 mm

Gruskohle . . . . .  .

218,10-220,20
201.40-203,50
192.40-19-1,20 
225,30-227,10

230.90-232,70
230.90-232,70 
221,80-223,60

188.90-190,50

Forderkohle . . . .
„ melierte .
„ aufgeb<?«8ert 

Stttckkohle. . . . . 
NuBkohle 1 und I I  .

„ I I I  . . . .
„ IV  . . .  . 

Anthrazit Nufl I  . .

»  „ I I  *  *
Piirdergrus.....................
Gruskohle unter 10 mm

201.30-203,10
201.30-203,10 
193,40-195,20 
163,70-165,50 
1*54,90-166,50
161,60-167,901185,60-191,90 

M a g e r k o h  len .

148,00-150,70' 166,10-169,001190,30-193,40 
152,50-154,30 171,20-174,30! 196,10-199,20

i Hochofenkoks . . 
; Gleflereikok* . . .
! Brechkoks 1 und IT

174,90-182,30
201,40-204,40
189,70-195,70
170,00-173,90
197,20-199,00
220,80-226,20
145,50-148,50
139,80-145,90

Koks.

216.30-217,70 
226,10-227,90
258.30-259,50

196.50-204,70!
226.50-229,50} 
213,20-219,20
191.30-195,20;
221.80-223,60;
248.80-254,20
163.30-166,5u| 
157,00-163,50;

226,10-234,50
260.00-263,00 
241,50-250.50
219.70-223,60 
254.60-256.40 
286,20-291,60
187.00-190,50
179.70-186,50

242.90-244.50;: 27S,30-280.20 
254,00-255,80 i 291.20-293,00 
290,40-291,60j 333,20-334,40

B r ik e tts .

.{ 218,20-223,001261,40-266,201 350,80-355,60

Siegerlander Eisensfeinverein, G. m. b. H ,. Slegen.
—  Infolge der Erhohung der Brennstoff preise sowie der 
Lohne sind die V e r k a u f  s g  r u n d p r e i  s e fiir 
A p r i l  bei Rohspat um 50 Jb  und bei Rostspat um 
75 J i  h o r a u f g e a e t z t  worden. Die neuen Preise 
betragen demnaeh fiir Rohspat ‘262,60 J6, fur Rostspafc 
393,50 J t  f. d. t. Die neuen Preiso solleu aueh fiir 
den Monat M a i  in Geltung bleiben, sofern die Preise 
fiir Kohlen und Koks sowie die Lohne keine Aenderung 
erfahren. Der Mafetab fur die Bewertung des Eisen

steina wurde geandert und dan Hatten groBere Abzuge 
fiir Mindergehalt s.ugestanden.

Verordnung iiber den vorbereitenden Reichswirtschafts- 
rat. — Der sechsto AusschuB dor Na t i o na 1 ve i sa-mm hmg 
hat in. seiner Sitzung vom 19. April 1920 die Verordnung 
uber die Bildung des vorbereitenden Reiehswirtsehafts

*) Vgl. St. u. E. 1920, 1S./23. Miirz, S. 411.
‘) Ygl. St. u. E. 1920, 1. April, S. 454.

rates angonommen. Gegenuber dom ersten Entwurf1) 
siellt die jotzige Verordnung eine Vermebrung der Mit
glieder um 45 auf 326 vor, und zwar sollen einberufen 
werden: 68 Vertreter der Land- und Forstwirtschaft,

6 Vertreter dor Giirtnerei und Fischerei, 68 Vertreter der 
Industrie, 44 Vertreter des Handels, der Banken und des 
Versicherung3wesens, 34 Vertreter des Verkehrs und der 

offentlichen Untornehmungen, 36 Vertreter des Hand- 
works, 30 Vertreter der Verbraucherschaft, 16 Vertr6ter 
der Beamtensohaft und dor freien Berufe, 12 m it dem 
Wirtsohaftslobon der einzelnen Landesteile besonders vor- 
traute Persoulichkoiten, zu ernennen vom Reichsrat, und 
12 von der Reichsrogiorung nach freiem Ei messen zu er- 
nennonde Personon, dio durch besondoro Leistungen die 
Wirtsehaft des deutschen Volkes in hervorragondem MaCe 
gefiirdert haben oder zu fordern geeignet sind.

GemaG dem Artikel 165 dor neuen Reiehsverfassung,. 
der einen weit umfassenden Aufbau zur M itarbeit der A r
beiter und Angestellten an der Regelung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen sowie an der gesam ten w irtsehaft-  

lich en  E n t w i c k l u n g  der p ro d u k t iv e n  K ra fte  vor- 
sioht, ist fur die einzelnen Wirtschaftszweige durchweg 
dio gleioho Zahl von Arbeitgobern und Arbeitnehmern be- 
stimmt. So vertoilen sich dio 6S Vertreter der In d u s tr ie  
folgendermaGen:

a) in faehlicher Gliederung: 21 Arbeitgebervertreter 

und 21 Arb}itneiimervertreter, zu bonennen von der 
Zentralarbeitsgemeinsebaft der industriollen und gewerb- 
liohen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Deutschlands unter 
Berucksiehtigung ihror Facligruppen. (Aus der Fach- 
grupjie des Kohlen- und KUibergbauss sind keine Ver- 
treter zu lenennen. Unter den A r l eitnehmen ertreteni 
miissen mindestd s  zwei Vertreter der teohnischen A n
gestellten sein.) Zwei ArbeitgeŁer- und zwei Arbeit- 
nehmervert:eter, zu benennen yom Reiohskohlenrat; ein 
Arbeitgeber- und ein Ąrbeitnehmervertreter, zu benennen 
vom Reichslcalirat;

b) in raurnlicher Gliederung: 10 Arbeitgebervertreter, 
zu benennen vom Deutschen Industrie- und Handelstag 
aus den amtliohen Industrie- and Handelsvertretungen 
unter saohgemaBer Berucksichtigung der boi der fach- 
lichen Gliederung nieht ausreichend beriieksichtigt.cn 

Landesteile; 10 Arbeitnehmervertretor, zu benennen von 
der Arbeitnehmerseite der Zentralarbeitsgemeinsebaft der 

industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeit- 
nohmer Deutschlands. (Unter diesen miissen mindestens 

zwoi Vertreter der techniśchen Angestellten sein.)
Wie der vorbereitende und der endgiiltige Reicbs- 

wdrtschaftsrat ihre Arbeit erlodigen miissen, um zu wiik- 
lieh fruchtbringenden Ergebnissen zu gelangen, dariiber 
herrscht in don fiihrenden Kroisen der Industrie nur eine 
Moinung. Alles hangt davon ab, daB der Reichswirtschafts- 
rat sich nicht ais Parlament, sondern ais Kammer der Ar
beit auffaGt. In  unserer Zeitschrift hat sich Dr. Froundt 

in seinem Aufsatz:„KeinWirtschaftsparlament“ in diesem 
Sinne geaufiert2), und neuerdings hat das gesehafte- 
fuhrende Prasidialmitglied des RĆichsyerbandes der dout- 
schcn Industrie, Geheimrat S im ons, der gleichen Auf-

•) Vgl. St. u. E. 1920, 12. Fobr., S. 243.
“) Vgl. St; u. E. 1919, 11. Dez., S. 1554/9.
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fassung Ausdruck gegeben, indom or aolireibt:1) „Das 
Wort „Parlament11 bedeutet otymologisch oin Haus, wo 
man Worte maoht. Der Reichswirtschaftsrat aber soli 
ein Haus sein, wo man arbeitet, wo dio Besehlusse nur von 
Sachverstiindigen gefaGt wordon, und wo die, die nicht 
sachverstandigsind, nicht don Ehrgeiz haben mitzuwirken. 
In dor Kaminer dor Arboit durfen nicht Majorltatsbe- 
gchliisso ontscheiden. Beschlossen soli nur sein, woriibor 
mansichparitatisch vcrstandigt hat. Hat aber die Kammcr 

der Arboit in Fragen der Wirtsehafts- und Produktions- 
politik ihron BcschluB gefaBt, so sollto dieser BeschluB 

auch bindond sein und dieselbe Kraft besitzen wie Roichs- 
tagsbeschlusso.1'

Dio letzten Worte gebon den allgemein vertretenen 
Standpunkt der deutschen Industrie wieder, dafi dor 
Reichswirtsohaftsrat nicht nur beratendes, sondern auch 
endgultig beschlieBendos Recht in allen Fragen erhalten 
soli, die unmittelbar wirtschaftlichen Charakters sind 
oder auf das wirtschaftlicho Gebiet uborgreifen. Danobcn 
besteht ńoch in maBgebenden Kreisen die Ansicht '), daB 
dio Kamraer der Arbeit aucli das Recht haben sollc, bei 
der Ernennung dor m it wirtschaftlichen Aufgaben be- 
trauten Minister insoweit mitzureden, ais die Beiufung 
eines Ministors, gegen don die Kammor der Arbeit in ihror 
Mehrheit Bedonken tragt, ausgeschlossen sein soli. Wiih- 
rend das viclbesprocheno Mitbestimmungsrecht der Ge- 
workschaften boi der Zusammensetzung der Regierung 
einen Bruch dor Verfassung darstollt, wiire oin solchos 
Recht der Kammer dor Arboit yerfassungsmaBig zuliissig, 
weil dieso ja eine regelrechte verfassungsmaBig dem Parla
ment gleichgestellte parlamentarische Korperschaft pari- 
titiseh-demokratischer Zusammensetzung ware.

Der Aulbau des Reichsverbandes der Deutschen Indu
strie. — Der Aufbau des Reichsvorbandes ist im we- 
sentlichen -ollondet. An seiner Spitze stehen das 
P ras id ium  und der V orstand . Letzterer besteht 
aus mindestens 30 und liochstens CO Porsonen, die 
einem industriellen Botriobo in lcitender Stellung odor in 
dor Stellung eines Aufsichtsratsmitgliedes angehoren oder 
angehort haben. Weitere 10 Mitglieder des Vorstandes 
konnen Tom Prasidium ornannt *werdon. Der Reichs- 
verband wird nach auBen durch ein Prasidium von 7 bis 
15 Personon vertreton, das der Vorstand aus seiner Mitte 
wahlt. Vorsitzendor dos Prasidiums ist S r.^ng . o. h. Kurt 
Sorge, Berlin; 1. stellr. Vorsitzonder Fabrikbesitzer Abr. 
Frow ein , Elberfeld; 2. stellv. Vorsitzender C. F. von  
S iemens, Berlin-Sicmonsstadt; geschaftsfuhrendcs Prii- 

aidialmitglied Wirki. Geh. Legationsrat, Ministerialdirektor 
z. D. Dr. jur. e. h. W. S imons.

Die dom Reichsverband angoschlossenen, aus den 
Kachverbandon gobildeten 25 Fachgruppon sind in einem 
H aup tausschuC  durch insgesamt 140 Mitglieder ver- 
treten, und zwar in der Weiso, daB jede Fachgruppo zu
nachst je drei Vertreter stollt, wahrend ubor dio Zuteilung 
weiteror Vertrotor naeh MaBgabo der wirtschaftlichen Bc- 
doutung dor in ihr zusammongofaBten Industriezwoige der 

HauptausschuC besohlieBt. Fur die einzelnen Fachgruppen 
botragt die Zahl der Vertrotor: Bergbau 15, Eisen schaf- 
fende Industrie 10, Metallhtitten und Motallhalbfabrikate- 
Industrie 3, Maschincnbau 5, Eisonbahnwagenbau, 2, 

Metallwarenindustrio 4, Eiśeri- und Stahlwarenindustrie 5, 
Elektrotechnik, Feinmechanikund O ptik3, Eison-, Dampf- 
kessol- und Apparatobau 2, Motorfahrzeug- und Fahrrad- 
industrio 3, Holz 5, Leder- und lederverarbeitende In 
dustrie 4, Steine und Erden 6, Bauindustrie 3, Keramische 
Industrie 3, Glasindustrie 4, Chemische Industrie 10, Oel- 
und Fettindustrie 3, Papierfach 8, Textilindustrie 23, Be- 

kleidungsindustrio 3, Braueroi, Malzerei und Mullerei 3, 
Zuekor- und Nahrmittelindustrie 4, Nahrungs- und GenuB- 

mittelindustrie 3, Schiffahrt und Verkehrsgcwerbe 4.
Zu den von don Fachgruppen zu entsendenden Ver- 

tretern treten ferner 30 Yertretcr der landschaftliehen Ver- 
b^nde.lO Vortreter dor Einzolunternehmungen und Einzel-

porsonon, dio auf Vorschlag des Vorstandes von der Mit- 
gliederversammlung zu bonennen sind, und 10 auf Yor- 
schlag des Vorstandes aus der Zahl der Mitglieder ge- 
wiihlto Vertreter.

Der HauptausschuB hat u. a. die Aufgabe, Sonder- 

ausschusse zu bildon und von Jahr zu Jahr einen aus drei 
Porsonen bestehenden PrufungsausschuB zu wahlen. Es 
bestehen folgende Sondorausschusse: 1. AusschuB fur 
die Ausfuhrung der Bsstimmungen des Friedensvertrages;
2. StouerausschuB; 3. Wirtsohaftspolitischer AusschuB;
4. Sozialpolitischer AusschuB; 5. PresseausschuB; 6. Pru- 
fungsaussehuB.

Zw eck des Reichsverbandes ist die Vertretung und 
Forderung dsr doutschen Industrie, dio Herbeifuhrung 
oines einhoitlichen Vorgehens der beteiligten Kreise und 
oine Gomeinschaftsarbeit mit den Arboitnehmern, dio auch 
in den Fach-, Orts- und Lande3verbanden und don Fach
gruppon goloistet werden kann.

Die Ueberwachung :unseres AuBenhandels, —  lm
Rcichs-Goetzblatt1) sind dio A u s f i i h r u n g s b e -  
s t i m m u n g e n  zu der  V e r o r d n u n g  ii b e r  d i e  
A u B e n h a n d e l s k o n t r o l l e  vom 20. Dezember 

I9192) yeroffentlieht.

Zollverkehr mit den abgetretenen Gebieten. —  Die
deutschon Aus- und Einfuhrvcrboto sind in Zukunft auf 
alle durch den Friedensvertrag ausgesehiedonen Gebiete 
anzuwenden. Der Verkehr aus- ’ und einfuhrverbotener 
Waren mit diesen Gebieten ist daher nur auf Grund von 
Ein- und Ausfuhrbcwilligungen zula-sig. Das gleiche 
gilt fiir das Saargebiet, das durch den Friedengvertrag 
zwar nicht aus dcm Deutschen Reiche ausgcsehiedcn ist, 
aber durch seine Einordnung in das franzosischo Zoll- 
system tatsachlich und rechtlich Zollausland geworden
ist. Es gilt daher vom Standpunkt der Ein- und Aus-
fuhrverbote ais Ausland. Die Durohfuhr aus oder nacli 
diesen Gebieten durch Deutschland ist ohne Bewilligung 
zuliissig. Fiir don Warenverkehr zwischen Deutschland 
und den Abstimmungsgebieten ist eine deutsche Aus- 
und Einfuhrbewilligung nicht erforderlieh. Dagegen 
unterliegt die Einfuhr aus dem Auslande nach diesen 
Gebieten und dio Ausfuhr aus diesen Gebieten nach
dom Ausland wie der gleiehartigo Verkehr aus dem
ubrigen Deutschland den deutschen Ein- und Ausfuhr- 
Yorboten.

Einfuhr aus dem Zollausland. — Nachdom die Inter- 
alliierte Rheinlandkommission die Gultigkoit der Verord- 
nung uber die Regelung der Einfuhr Tom 16. Januar 1917 
(RGB1. 1917, S. 41) fur das besotzte Rheinland ge- 
nehmigt bat, hat der Reichskommissar fur Aus- und E in
fuhrbewilligung nunmehr samtlieho Zollstellen angewiesen, 
kunftig alle diejenigen Waren, dereń Einfuhr nur m it Jbe- 
sonderer Einfuhrbewilligung gestattet ist, auch iiber die 
Ausland3grenze des besotzten Gebietes nur m it besonderer 

in soinem Namen erteilten Bewilligung zur Einfuhr aus 
dem Auslande zuzulasson. Zur Erleicliterung des Ueber- 
ganges sind die Zollstellen im bosotzten Rheinland er- 
machtigt, alle Waren, dio bis zum 5. April einschl. m it 
Bestimmung nach dom besotzten Gebiet abgesaudt und 
bis 18. April einschl. an dor Grenze oingetroffen sind, ohne 
besondere Einfuhrbewilligung hereinzulasscn.

Ein „hóherer Industrierat“ in Italien. —  Durch
oine Yerfugunsj vom 18. Mai 1919 hatte die italienisehe 
Regierung einen sogenannten „hoheren Industrierat11 go- 
schaffen, der aus fiihrenden Pcrsonlichkeiten des Wirt- 
Bchaftslcbens gebildet war und der dem Industrie- 
Ministerium bei der Beaufsichtigung und Ausgestaltung 
der staatlichen Untcrnehmungen behilflich sein sollte. 
In  Erweiterung dieser Verfiigung hat die Regierung 
unter dein 29. Februar 1920 folgendes bestimmt: Beim 
Industrie-Ministerium wird ein S o n d e r a u s s c l i u f i  
f i i r  d i o  E i s e n h u t t e n i n d u s t r i o  eingerichtet,

ł ) Deutsche Industrie ,1920, Nr. 1, S. 4/6.
!) Kolnisclic Zeitung 1920, 21. April, Nr. 376.

1) 1920, Nr. 73, S. 500/4.
2) Ygl. St. u. E. 1920, 22. Jan., S. 131.
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dor im Anschluli an dio Bofugnisso des „hoheren In- 
dustrierates" dio Aufgabe hat, in Angelcgenheiten der 
Eiscnhiittenindustrio Gutaohten abzugebon und Studien 
und Vorsehlage zu machen, insbesondero hinsięhtlich der 
Verteilung dor im  Stant-be-ńtzo bcfindliclion Iluttenroh- 
stoffe.— Diese neue Yorordnung erweitert dio BofugnŁsso 
dos hoheren Industrierates jetzt allgemein auf dio ge- 
fainto italienische Huttcnindustrio duroh Sthaffung eines 
neuen, allerdings nur b e r a t e n d e n  Ausschusses aus 
Fachleuten in  engster Bezielrang zum Industrie- 
Ministerium.

Dusseldorfer Maschinenbau-Actiengesellsehaft vorm. 
J. Losenhausen, Dttsseldorf-Grafenberg. — Dio gewaltigo 
Steigerung der Gestehungskoston und dio Entwortung des 
Geldos yoranlaBten die Gesellseliaft, das A k t ie n k ap ita l 
zu erhohen, um dio Botriobsmittol m it den yorandorton 
Ąnfordcrungon in EinWang z u bringen. Eino auBerordont- 
licho Hauptyersammlung vom 4. Februar 1920 hat an- 
trngsgemtiB dio Verdopplung dos Aktienkapitals, von
1,5 Mili. M auf 3 Mili. J l beschlośson. Dio Arbeiterzahl 
ist um etwa 50 %  gegonuhor dom Anfang des Berichts- 
jahres gestiegen; os liegt oin Auftragsbestand vor, der 
yollo Beschaftigung fur Mo na to sichort. Dor Eohgowinn 
des Gescliaftsjalires 1919 bcliiuft sich einschlieBlich 
104 580,98 J l Vortrag auf 1066 515,83 J l. Naeh Abzug 
von 519 305,69 J l allgemoinen Unkosten, 98 596,73 .((. 
Abschreibungen und 25 840 J l Vorlust auf Kriegsanloiho 
yerbleibt ein Reingewinn von 422 773,41 J l zu foigender 
Yerwondung: 6000 J l Ruckstcllung fiir Zinsbogenstcuor, 
87 538,20 J l' Gewinnantoilo fiir Aufsiehtsrat, Vorstand 
und Boamto, 225 000 J l Gowinnausteil (15 %  gegen 8 %
i. V.) und i04 235,21 J l Vortrag auf neuo Reehnung.

Norddeutsche Hiitte, Aktiengesellschaft, Oslebshausen 
bei Bremeil. — Das Geschaftsjahr 1919 brachto nianchorloi 
Schwiorigkeitcn, unter denen dor Geschaftsbericlit bo- 
sondors das Anschwellen des śchwedischcn Krononkurses 
heryorhebt und durch den dio Geselischaft wegen der im 
Kriego gegen' schwediseho Erzbozugo aufgenommonon 
Kredito nioht unorhoblich in Mitloidensoliaft gezogen ist. 
Dio Erzeugung an Rohoisen, Koks und Nobenorzeugnissen 
erfulir durch den Ausfall in dor Bolioforung mit Bronn- 
stoffon gegenuber dem Vorjahre einen Riickgang. Boi dor 
einsehnoidonden Wiehtigkoit, woleho dic Koblonfrage be
sitzt, entschloB sich die Geselischaft, das Work naoh dieser 
Richtung liin auf eine broitoro Grundlage zu stellon, indem 
dor gróBte Teil der Kuso des Stoinkohlonborgworks dor 
Gew orkschaft A d m ira ł bei Hoorde i. W. kiiuflich or- 
worben wurde. Die zu diesem Zwecke in einor auOerordont- 
liclien Hauptversammlung vom 3. Dez. 1919 beschlosśeno
4 '/iprozentige S chu ldye rschrc ibungsan le iho  in Iliilio 

von 5 000 000 J l ist yoll bogoben; aueh die K ap ita ls-

In J i 1916 1917 1918 1919

Aktienkapital . . 5 994 000 5 994 000 5 994 000 5 994 000
Anleihcn . . . . — — — 5 000 000
Hypotheken . . . 639171 639 171 639171 639 171

Gewinnrortrag . . 4 000 74 880 167 500 172 937
Mietcinnahmen , . 7 907 8 763 10 440 —
Betriebsgewlnn . . 
R o h g e w in n  ein-

1770904 3 910 321 4 570 659 6 788 498

sohl. V o r trag  . 1 782 871 3 993 961 4 748 599 6 961 435
Unkosten u.Zin*en 637 860 605 337 733 737 3 358165
AbsclirełDungcn . . 598 631 1818 987 2 067 672 1 669 429
Steuc.ru . . . . . . — — 376 927 507 916
Kriegsunterstutzung. 78196 129 652 325 536 —
Reingewinn . . . 
R e ln g e w in n e in -

461184 1 365 108 1077 226 1 252 9S7

schl. V o r tr a g  . 
Gcwinnanteil des

468184 1 439 988 1 244 726 1 425 925

Aufsichtsrates . .
RUcksteliung fllr

33 664 73 088 72 389 130024

Kriegsgewinnsteuer 
Rlickstell. i. Wobl-

— 400 000 400 000 x
falirtszwecke . . ' — 200 000 — 200 000

Gewinnausteil . . 309 640 ») 599 400 599 400 89j) 100
o/

» /o • 6 i) 10 10 15
GełrinnYortrag . . 74 880 167 500 172 937 196 801

’) AuBerdem eine Sonderyergiitung in  gleicher Holie.

Neues Bergwerks- und Eisenbahnunternehmen lit 
Spanien. —- Untor der Firma So ci od ad  Fe r r o -  
e a r r i l  y M i  n a s  de  B u r g o s  ist in Madrid eino 
Aktiongescllscliaft m it einem Kapitał von 7,5 Millionen 
Pesotaa gegrilndet worden. Ihr Zweck ist der Bau einor 
Eisenbahn von Monterubio nach Villafria in der Proyinz 
Burgos (70 km) sowio der Erwerb und dio Ausbcuto- 
von Bergwprksuntcrnehmungon aller Art, dio Nutzbar- 
maehurig von Wasserfallen und der Bau industrieller 
Unternehmungen im Zutammcnhang mit der Ausbeutung 
ihrer Bergwerke.

erhohung  um 4 006 000 .K ist zu Anfang dieses Jahres 
zur Durclifiilirung gelangt. — Die AbschluBzilfern sind 
aus yorstehondor Zusammenstellung ersichtlich.

Oberschlesische Eisenbahn - Bedarfs - Aktien - Gesell- 
schaft, Friedenshiitte. — Das Gesehaltsjahr 1919 stand, 
besonders in seiner ersten Halfte. unter dem EinfluB der 
ungiinstigen politischen und wii tschaftlichen Lage Deutsch- 
lands. Den sprunghaften Aufwartsbewcgungen- dor Ar- 
boiterlohno und Rohstoflprciso konnten dic Erlose fur dio- 
Fertigerzeugnisse allmiihlich angepaBt worden. M it der 
auBcrordentlichen Entwertung der deutsehen Wiihrung, 
stiegeri dio Ausgabon fiir den laufendcn Betrieb und die 
unbedingt erfoiderlichcn Neubautcn in ungewohnlichor 
Weise, so daB das Untornehmen gezwungen war, 20 Mili. J l 
nouo Schu ldye rsoh ro ibungon  auszugebon und auBer
dem das Ak t i e nk ap i t a l  um 16 Mili. J l m it Gewinn- 
austeilbercchtigung ab 1. Januar 1920 auf 64 Mili. J l zu 
orhohen. Dio Botriobe blieben im Borichtsjahro von 
groBeren Storungen yorschont. Auftriigo waron stets go- 
nugend yorhandon; wogon Rohstoffmangol und zeitweiliger 
Vorkohrsstookungon, sowio yeischicdonor Lohnbewegun- 
gon war dio Gcsollschaft jodocli nicht in der Lago, die Ein- 
riohtungen der einzelnen Botriebo yoll auszunutzen. 
Aehnlieh wite yorstehend geschildert lagon auch die Ver- 
hiiltnisso bei den Tochtorgcscllschaften. In  den orsten 
Monaten des neuon Gescliaftsjalires hat sieh dio Arbeits- 
weiso erheblicli gebessort. Uober die Gowinn- und Ver- 
lustrechnung sowio die Verwendung des Roingcwinns gibt 
nachstohondo Zahlentafel AufschluB:

in J i 1916 1917 1918 1919.

Aktienkapital . . 48 000 000 18 000 000 48 000 000 48Ó00 000
Anleihen . . . . 15 494 000 14 721000 14 011000 33 242 500
Hypotheken . . . 393 795 586 450 680 489 612 311

Vortrag . . . 250 000 250 000 250 000 250000
Betriebsgewiun . . 20 133 037 *)33 700414 10 430181 9 729 918
R ohgew l n n  ein- 
ach l. V o r tr a g  .

1
20 383 037.!)33950414 10 680 184 9 979 918

Zinsen usw. . . . 709 560 612 467 682 345 —

Abschreibungen . . 9 428 967 15 157 020 7 052 282 6 364 253
Reingewinn . . . 9 994510 17 900 927 2 695 557 3 365 065
R e in g e w in n  ein* 

*ch l. V o r trag  . 10 214 510 18 150 927 2 945 557 3 615 605
RUcklagen. . . . 860 631 — ■ — —

RUokl. zur U m ieli, 
auf Friedenswirt-
schaft................... -; 4 500 000 — —

Zinascheinsfcsuer-
rlicklage . . . . 60 000 60,000 110 000 130 000

Vergiitung an den 
Aufsichtsrac . . 461 541 695 320 79 917 126 800

Kriegsnuterstlitzun- )
gen, Nationalstiitg. > 1 412 335 2, 3 015 608 105 641 228 865

Geraeinniltzige 
Zwecke usw. . .

UewluuausU-il . . 7 200 000 3» 9 600 000 2 400 000 2 880 000
% • * 15 20 5 6

Yortrag................... 250 000 250 000 250 000 250 000

l ) Einschl. ^Erlos aus dom Vbrkauf der Salangens 

Bergyerksakticselskab.
!) Untor Einschl ji B yon 300 000 J l,  die zur allmah- 

lichen Verteilung an die Arbeiter anlaBlich des Jubiliiums, 
und yon 495 607,62 J l, dio fiir Unterstutzungen sowie fur 
wohltiitigo und gemeinnutzigo Zwecke auf gewendet wurden.

’ ) Untor EinscliluB der besonderen V e rg u tu n g  
von 2 400 000 J l oder 5 %  des Aktienkapitals aus dem 
Erlos boi dom orwiihnten Verkauf der Beteiligung an der 

Salangens Akticselskab.
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Der Wiederaufbau des deutschen Auslandskredits.
Ber Reichsverband der Deutschen Industrie beschaf- 

tigto aich auf seiner letzten Mitgliederyersammlung u. a. 
mit dor Frage der Boschaffung von Auslandskrcdit1). 
Dr. H . J o r d a n  - M a 11 i n o k r o d t  entwickelto Feine 

PlSno zum Wiederaufbau des deutschen Auslandskredits 
und die Versainmlung nahm eino E n t s o h l i e G u n g  
an, daG der Jordanscho Plan einem kleinen AusschuG 
von Sachyerstiindigen zusammen mit andern zum sclben 
Zwecko gemachten Yorschliigen zu eingehender Prufung 
yorgelegt werden sollo. Es diirfte fiir unsere Leser von 
Wort sein, den Jordanschcn Plan kennen zu lernen, wes- 
halb wir ihn hier in seinen Grundgedanken darlegen 
wollen, nachdem wir yorhor eino in gleicher Richtung 
ziclendo Denksohrift des Untcrstaatssokretars H i r s c h  
iiber K  a p  i  t a 1 b i  1 d u n g  und  K  a p  i  t a 1 b o sch a f - 
f u n g kurz erlautcrt liaben-).

Hirsch beschaftigt sieh zunachst mit den UrsacJien 
der Kapitalnot und’ den bisher yorgesdilagenen Mitteln. 
Die Ursache der Kapitalnot erblickt cr u. a. darin, dafi 
dio Ueberschiissc der Industrio nicht ausreichon, den 
Kapitalbedarf zu deeken. Dio duroh dio Entwioklung 
entstohenden Gewinno sammcln sieli offensichtlich zum 
sehr groGen, viellcicht zum uberwiegenden Teile, nicht in 
denjenigen Iliindcn, wojohc die Erzeugung leiton. Dazu 
komint noch eine Scheu des Kapitała vor Neuanlage; 
es yerkrieclit sieh vor der Steuersehraube in Ausgaben 
unproduktivstor Art oder vcrfliiehtet sieh ins Ausland.

Dieso privatwirt.-schaftlicho Kapitalnot wird man, 
wio Hirsch weiter ausfiiiiri, auf behordliehcm Wege nicht 
befriedigen wollen und konnen. Der freio Geldmarkt 
muG auch fofnerhin einen groGen Teil des Ausgleichs 
von sieh aus ubernehmen. Immorhin tritt ein atarkes 
Bestreben dor Industrio hervor, fiir dio Goldbesehaffung 
der Klein- und Jlittelbetriebe und i fiir dio Abdcckung 
der Auslandsschulden eino H ilfe zu schaffen. lin  Aus
land trifft man auf gleicho Bestrebungon. Die Sehweizer 
Banken wurden die bei ihnen liegenden Markguthabcn 
in eehr bedeutenden Betragen Deutschland zufuhren 
konnen, wenn ihnen gćnilgende Siolierheit geboten wer
den konnte. Es wurde dabei in Aussidit genommen, 
diese łlarkbotrage in .eine unkiindbaro, mit otwa 6 bis
7. o/0 yęrzinslioho Anleihe umzuwandeln. Dieso Geldor 

sollten auf yielleieht zwei Jahre vollig gosperrt werden. 
Hornach sollten die Obligationen gehandelt werden, aber 
die Riickzahlung der Betrage eollte lruhestens in fiinf 
Jahren erfolgon. Allerdings sollto dabei eine Kursgaran- 
tie gegeben werden. Dio Sehweizer botonten forner, daG 
sie eine Solidarhaft dor ganzen deutsohen Industrie einer 
Hcrgabo von Reiehssehatzwechseln vorziehen wurden; am 
liebsten aber wiiro ihnen eino Mischung von Staats-, 
Industrie- und Bankgarantie. Sie giauben, auf diese 
Weiso mindestens 3 Milliarden J l  aus dein Mark te neh- 
men zu konnen. Durch ein solohes Konsortium ware aueh 
die langsaino Abdeckung der Ycrpflichtungen in frem
der Wahrung eher moglich ais mit einor Reichsgnrantie 
oder almlicliem. Gleiches miiGte dann in Skandinavien, 
iiberhaupt iiborall, wo groGo Markbestando lagern, ge- 
sehehen.

Dio zweito Moglichkeit zur Behebung der Kapital
not ware, das privatwirtsdiaftlich gebildete Kapitał 
zwangsmaGig in eino yolkswirtschaftlieh produktive Yer- 
wendung zu iiberfuhren. Yersuche naeh dieser Richtung 
liegen bereits vor, z. B. in don „AusgIcichsfonds“ oder 
in dem Programm der Bergi^annsheimstatten. Den glei- 
chen Gedankon vcrfolgt ein Antrag in der Natioualyer- 
sammlung, der ycrlangt, daG die Gemcinden 20 o/o auf 
den Mietprcis aufsdilagen und die so eingehenden Bo- 
trago zum gcmeinwirtsohaftlichcn Ncubau von Wohnun- 
gen yerwenden. Eine beaditliche Moglichkeit der gemein- 
wirtschaftlichen Kapitalbildung ergibt sieh endlich aus 
der Regelung des AuGenhandels; von den AuGenliandela-

x) Ygl. St. u. E. 1920, 8. April, S. 482/3. 
s) Beido Aufzciehnungen sind im Wortlaut ver- 

offentlickt im „Plutus“ 1920, 10. Miirz, S. 81/9.

gewinnen soli ein recht betrachtlicher Teil den Zweoken- 
dor Allgemeinheit zugefiihrt werden. Man wird dann 
mit diesen Botriigen Braun- und Stcinkohlenbergwerke 
erschlioGen, auch dem Kali und anderen landwirtschaft- 
liclien Produktionsmitteln Forderung angedeihen lassen 
konnen. Vielleicht kann man damit noeh eine weitere 
gemeinwirtschaftlicho Aufgabe yerbinden, niimlieh ver- 
hindorn, daG der deutsche Grundbesitz iiberfremdet wird.

Allo diese gcmeinwirtschaFtachen Aufgabon werden 
am zweckmiiGigsten durch eine T r e u l i a n d b a n t  zu- 
sammengefaGt, an der sieh die Industrie und dio Banken 
in erster Reiho beteiligen, zu der aber auch die Organi- 
sationen der Arbciterschaft in irgendeiner Form liinzu- 
gezogen werden. Ebenso soli die Regierung oine go- 
wisse, aber nicht ubermiiGige Beteiligung erhalten. So 
wiirde dem Auslande gegeniiber die Gewiihr fiir Sicher- 
heit gegeben soin und os ware damit dio Moglichkeit ge- 
schaffen, der Treuhandlank ais der Zusammenfassung- 
der gemeinwirtsehaftlichen Einrichtungen die gesamte 
Finanzierung-aufgabe zu iibertragen. Ein Beirat, gebildet 
aus denWirbe' attso: gani-ationen, denen dasBencnnungs- 
rccht zum yorbereitenden Wirtschaftsrat verlielien wor
den ist, wiirde der deutschen Trcuhandbank zur Seite zu 
stellen sein.

In  der liier besonders z u bespreehenden Denkach rift 
yon Dr. H a n s  J o r d a n - M a i l i n c k r o d t ,  weldie 
die Uebersolirift K r e d i t g e n o s s e n s c h a f t  d e r  
d o u t scli o n G ewe r b e m it dem Untertitel: Aufzeicli- 
nung iiber oine genossensdinftlicho Zu-aninicnla-surg der 
Erwerbsstando boliufs Erlangung von Auslandskrcdit und 
spateror Ordnung der inneren Kreditwirtschaft fiihrt, 
kniipft dor Yerfasser cinleitond an dio Denksohrift von 
Ilirsd i an. Er behandeit dann d io  W  o g o z u r  
K r e d i t b o  scli a f f  u n g. Was dio Kreditkeschaffung 
aus doin in Deutschland yorhandenen oder neugebildoten 
Kapitał anlangt, so hat es sieh ais auGerordentlidi 
sdiwierig erwiesen, dieses Kapilal wieder u m zur Anlago 
in Betrieben heranzuzielien. Auf behordliehcm WTege 
kann das nicht goschehen, auch eino etwaige gemein- 
wirtschaftlicho Kapitalbildung kann keine geniigende Ab- 
hilfo sdiaffen. Die Banken allein konnen uns nicht 
helfen, da sio yollauf mit ihren eigenen Engagements 
zu tun haben. Es bleibt deshalb' nur ein Z u s a m m e n -  
s c h l u G  d o r  E r w o r b s t a t i g e n  z u r  g e g e n -  
s e i t i g e n  K r e d i t g e w a l i r u n g  ii b r i g , wobei 

eelbstvorstandłich den Banken dic gesainto faanktechnische 
Seite der Gcsdiafto iiberlassen bleiben miiGte. Ebenso ist 
die weitere Mitwirkung der Reichsbank erforderlich.

Was die Krcdito aus dem Auslande anlangt, so 
komint es darauf an, diesem solche Sicherhciten zu go- 
wahren, daG dic einer solchen Krcdithcrgabe entgegen- 
stehenden Bodenken zuriicktreton. Der Siaat tann  hier 
nicht eingreifen, dagegen werden die Banken auch ferner- 
tiin die Yormittler'bei der Krcditbeschaffung und Tlie 
Abwickler samtlieher banktechnisdien Operationen t>iei- 
non mussen, ebenso wio auch hier dio Reichshank mit- 
wirken muG. Nur kiinncu dio Banken angesichts ihrer 
eigenen groGen Vcrpfliditungen und ango-ichts der jetzt 
vom Ausland geforilertcn Siclierheiten nicht mehr allein 
selbst die Kredite im Auslande nufnehmon und dann den 
Erwerbsstiinden weitergeben. Es mussen yielmchr die 
dcut-chen Erwcrbsstandu dio crforderi hen Sichcrhoiten 
stellen. Das kann nur dureli ZusammenschluG geschehen, 
und zwar geniigt iucht der ZusammenschluG der 
einzelnen Geschaftszweige in sieh, v i e 1 m o h r 
m u s s e n  a l l e  E  r w o r b s st ii n d o zu e i n e r  a l i 
g o m  e i n e n  K r e d i t g e n o s a e n s c l i a f t  z u s a m -  
m e n g e s o h l o s s o n  w e r d e n ,  i n  d o r  j e d e r  
i i b l i c  h o r  w e i s e  m i t  L c i l i g e l d  a r b c i t o n d e -  
E r w e r b s t a t i g o  y o ^ r p f l i o h t e t  w i r d ,  s i e l i  
d i r e k t  odor i n d i r e k t  g e s a m t  seh u 1 d n e r i sch 
f u r  die V e r b i n d i i c h k e i t e n  d e r  G c n o s s e n -  
s c h a f t  z u y e r p f l i c h t e n ,  w o f i i r  c r  An -  
i p r u c h  a u f  T e i l n a h m o  a n  d c m  v o n  d e r  Ge- 
n o s s e n 3 c h a f t  y e r m i t t e l t o n  K r e d i t  h a t .
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Dio Art des Zusammenschlusses dor Erwcrbsstando 
bictet natiirlich sehr grofie Schwierigkeiten. Die bisher 
•dariiber gepflógenen Bespreehungen haben folgendes or- 
geben: Dor ZusammenschluB mufi freiwillig crfolgen, 
weil aur dann das Ausland den notigen Kredit gewahrt. 
Nur fur otwaige unbelohrbaro Aufienseitcr kiimon Zwangs- 
mafłnahmen in Frago.

Es muB Yormiedon werden, dafi dio Kredite nur 
-einigen Erworbsstiinden zugute kommen. Der Ilandol 
. mufi gleichfalls herangezogen und die Łandwirtschaft 
mit Diingcmittcln und Futtermitteln versorgt werden. 
Notfalls mufi eine Bevorzugung dahin durchgefiihrt wer
den, dafi die Betriobo zuerst Kredit erhalten, von dereń 
Yersorgung wiederum die Yersorgung der meisten iibri- 
gen abhangt.

Um das Vertrauon des Auslandes wiederherzu- 
stellen, mufi der private Charakter dor Organisation aufs 
strengsto gewahrt werden, und mit Riicksicht auf etwaige 
Zugriffc des Vielvorbandes ist selbst der Ansehein eines 
staatliehen Gebildcs zu vernieiden. Soweit ein Zu- 
sammenarbeiten mit staatliehen Stellen unvermeidlioh ist, 
so bei der Dcvisonbeschaffung aus dor Ausfuhr zur 
Abdeckung der Kredite und bei der Kontrollo der E in
fuhr der bozogenen Waren, miissen freie Vercinbarun- 
gen zwischen Reichsbank und Reichskommissar fiir Aus- 
und Einfuhr einerseits und der Genossenschaft ander
seits getroffen werden. Ilierbei kommt es zóstatten, 
■dafi Aufienhandelsstellen des Reichskommissars bereits 

Selbstvorwaltungskorper der Industrie sind.
Dio Frage der Kreditbeschaffung fiir Lebensmittel 

scheidet an sich aus den Aufgaben des TTntomehmens 
-aus, nur soweit es sich um Lebensmittelbeschaffung 
zngunsten dor Arbeitnehmer und Angestellten handelt, 
wird dic Organisation sieli beteiligen konnen.

Was den A u f  b a u  d o r  G e n o s s e n s c h a f t  an- 
lang-t, so miissen zunachst die fiihrcnden Gruppcn aus 
Industrie, Łandwirtschaft, Bankgcwerbe und Handel 
m it dem ZusammenschluB yorangehen, der unter mog- 
liehster Benutzung bercits bestehender oder in Bildung 
begriffener Yerbatidc, Solbstvcrwaltungskorper usw. faeh- 
lich in  Gruppen zu erfolgen hiitte. Diese selbst miissen 
m it Rechtsverbindlichkeit ausgestattet und ihrerseits 
wiederum zu einer „Allgemeinen Creditgenossenschaft11 
m it Rcchtspersonlichkeit zusammengesehlossen werden. 
Sie hatto den auslandisehen GlUubigern ihrerseits auf 
Grund der Garantio der deutschen Erwerbsstiinde sowohl 
kurzfristigo wio langfristige Handelspapiero zu iiber- 
gebon. Ferner sollte die A. C. G. auch dio Gewahrung 
von Krediten in Form von Betoiligung des Auslandes in 
Aktien oder Anteilen an deutschen Unternehmen regoln.

Dio von der A. C. G. ausgegebeneh Handelspapiero 
dienen zur Begloichung von ausgefiihrten und zur Be- 
zahlung von eingefiilirten Waren und gelten nur fiir den 
Yerkehr mit dem Auslande. Die kurzfristigen Handels- 
papicre der A.C.G., die in den Besitz von Inlandern ge- 
iangen, sind der Genossenschaft auszuliefern. Die kurz
fristigen Zahlungsmittel der A. C. G, sind mit" einer 

.Yerzinsung von 2 ojo ausgestattet, welche auf einem An- 
hang derart geregelt wird, dafi die Zinsen im Verlauf 
<les Jahres dem Nennwert zuwachsen und am Jahres- 
schlufi in der Wiihrung eines bestimmten ausliindischen 
Staates mit Goldwiihrung zahlbar sind. Die 1'apiere 
liaben nur hochstens ein Jahr Umlaufszeit. Dis Ge- 
.nossensoliaft ist verpflichtot, die fiir den Zinsendi.-nst 
der umlaufenden Zahlungsmittel erforderlichen Betrage 
in  Devisen oder in Auslandsguthaben alljithrlieh in crster 
Reihe siehcrzustellen.

Das G e s  c h i i f t s  v e r f a h r e n  der A.C.G. wickelt 
sich nach Dr. Jordans Yorschlagen folgendermafien ab:

Die einzelnen Gewerbetreibendou hatten ihren Bedarf an 
Rohstoffon bei ihror Gewerbegruppo anzumeldcn. Dor 
Einkauf der Rohstoffe wiirdo durch an die einzelnen 
Gewerbe angegliederte Handlerorganisationcn oder 
durch dereń einzelne Mitglieder besorgt. Fiir den Betrag 
des Einkaufs geben die Mitglieder ihren Łeitungen 
Wechsel m it einer Umlaufszeit, die hochstens der Frist 
zwischen Einkauf und Yorarbeitung entsprieht. Fiir die 
reehtzeitige Einlosung der Wechsel sorgen dio aus- 
stellenden Gruppen. Der Gcgenwert fur alle Verkaufe 
nach dem Auslande und allo Auslandsfordcrungen sirid 
bei der A. C. G. anzumelden, und die Valuta aus der 
Ausfuhr ist an dio A. C. G. nbzufiihren.

Ankaufe von Rohstoffon durch dioA. C. G. werden vou 
dieser mit den Valuten aus der Ausfuhr odor den kurz
fristigen Akzepten oder sonstigen kurzfristigen Handols- 
papicren dor A. C: G. begliehen. Kauft oine Gruppo 
Rohstoffe, so gibt sio Wechscl an die A. C.' G. 
und erhalt dafiir Valuten aus der Ausfuhr oder 
kurzfristige Akzepte. Dio Gruppe verteilt die 
Rohstoffe an ihre Mitglieder und erhalt dafiir Zahlungcn 
in Yaluten, welche zur Abdeckung der Wechsol der 
A. C. G. geeignet sind.

Alle Auslandskredite sind an die A. C. G. zu iiber- 
weisen.

Neben den erwahnten kurzfristigen Weehseln wiirde 
dio A. C, G. auch langfristigo, auf den Inhaber lautende 
auszugeben haben, denn nur zu einem Teile kann die 
Einfuhr m it alsbaldiger Ausfuhr wieder bezalilt werden. 
Grofio Einfuhren, wie vor allem diejenigon zugunsten 
der Łandwirtschaft, bleiben im Lande. Fiir dieso ist der 
Gegenweirt nicht anders ais durch Kredit zu schaffen. 
Es ist zu orwarton, dafi auf Grund der Solidarhaftung 
aller Gowcrbo ein solcher Kredit der Spitzenorganisations- 
leitung chor zuganglich soin wird, ais dies bisher gegen- 
iibor Einzelhaftung oder auch Gruppenhaftung ge- 
lungen ist.

Dio A.C.G. muBte festverzinsliche, langfristige, auf 
den Inhaber lautendo Obligationcn auf Grund der Ga- 
rantien dor gesamten Geworbotreibendcn mit ihren An
lagen und Leistungen ausgcben konnen. Solche • Schuld- 
titel m it 6 bis 8 o/o Zinsen wiirdon yon amerikanischcn 
Bankon wohl iibernommen werden. Eine solclie lang
fristige Anleiho, in Dollar und m it Bankgarantio aus- 
gestattet, waro geeignet, das fehlende Betriebskapital 
fiir den Geschaftayerkehr m it dem Auslande zu ersetzen, 
dio Passivitiit dor Zahlungsbilanz zusammen mit den 
kurzfristigen Weehseln und den Valuten aus der Aus
fuhr zu mildern und zum mindosten einen geordneten 
privatwirtschaftlichcn Auslandsverkehr siehcrzustellen.

Neben der Besehaffung von Rohstoffen hiitte die 
A. C. G. auch dio Abdeckung der bereits besteheuden 
Auslandsverbindlichkeiten zu besorgen.

D io O r g a n i s a t i o n  d e r  A. C. G. denkt sich 
Dr. Jordan so, dafi in der L e i t u n g  der Genossen
schaft alle Erwerbsstiinde, und zwar Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, paritiitisch vertreten sind, sowie dafi ins
besondere auch der landsmannschaftliche Ausbau dc3 
Reiehes durch Beriicksiehtigung der rcgionalen Inter
essen gewahrt bleibt. Fiir dio Leitung selbst sind vor- 
gesehen: ein Kuratorium von etwa neun Personen mit 
einem Frasidcnten und zwei Vizcpriisidenten, ferner ein 
Direktorium von mindestens vier Personen und weiter 

ein HauptausschuB von hochstens 30 Personen aus Yer- 
tretern der Garantengruppen, wobei auBer den durdi 
die Erwerbsstiinde gebildeten Gruppen noch eine Gruppe 
der Arbeitnehmer zu bilden und zu beriicksichtigen ist. 
SchlieBlich kiimo noch dio Generalversammlung aller 

Gruppenvertrotor in  Betracht.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslosl
Beachtet die 47. Listę der Stellung Suchenden auf Seite 119/20 des Anzeigenteiles,


