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Ueber die Wirtsehaftlichkeit von Gaserzeugungsanlagen bei 

Gewinnung von Urteer und schwefelsaurem Ammoniak1).
(Mitteilung aus dom StahlwerksausschuB des Yereins deutscher Eisenhiittenleute.)

D
er Vorsitzende, Generaldirektor A. Yógler, 
Dortmund, eroffnete die Vejrhandlungen mit 

folgenden Ausfuhrungen:

Meine Herren! In der letzten Zeit ist die Auf- 

merksamkeit der Fachwelt wiederholt auf die Frage 
der Gewinnung von Kebenerzeugnissen bei der Gas- 

erzeugung gelenkt worden, insbesondere durch einen 

Vortrag, den der Direktor der Maschinenfabrik 

Thyssen, 2)r.=Sug. E. Roser, am 13. April 1918 im 
Verein deutscher Eisenhiittenleute gehalten hat2). 
Es ist begreiflich, daB das Interesse weit iiber den 

Rahmen der Firmen, die Gaserzeuger herstellen, 

hinausgeht. Einmal sind es dic Stahlwerker, die 
den Gaserzeuger fiir die Martinbetriebe gebrauchen; 

dann ist -es die groBe Menge der olverbrauchen- 
den Kreise, und nicht zuletzt scheinen die an- 

geschnittenen Fragen sehr stark in. das wichtige 
Problem des Aufbaues unserer Krftwirtscliaft ein- 

zugreifen.

In dem StahlwerksausschuB des Yereins deut

scher Eisenhiittenleute war die Frage schon wieder- 

holt Gegenstand eingehender Yerliandlungen. Heute 

glaubten wir den Kreis etwas groBer ziehen zu 
mussen, da aus den Kreisen der Fachwelt sehr viele 
Anfragcn mittelbar imd unmittelbar an den Yerein 

gelangt sind. Wir liaben deshalb die Einladung an 

etwa 100 bis 120 Herren erlassen und haben die 
Freude, festzustellen, daB kaum einer abgcsagt hat 

und wir also reeht hatten mit unserer Meinung, 
daB das Interesse an den neuen Fragen in weite 
Schichten hineingeht. Das ist auch begreiflich,

1) Auf Grund der Ablmndlungen von Direktor 

$r.-5na. Ii. Roser (St, u. E. 1920, 11. Marz, S. 349/57;
1 S./25. Miirz, S. 387/95) und Profesor G. K  l i n g ę  n- 
b e r g  (St. u. E. 1918, 3. Jan., S. 2/11; 10. Jan.,
S. 32/6; 17. Jan.. S. 46/51; 21. Jan., S. 65/8) uber den 
obengenannten Gegenstand hat in dem Stahlwerksaus- 
schuIS eine Aussprache iiber die Yorliegenden Fragen in 
groBerem Kreise am 14. Juni 1918 in Dusseldorf statt- 
gefunden. Der ausfuhriiche Berieht iiber diese Verhand- 
lungen wird naehstejiend wiedergegeben.

i )  Vgl. St. u. E . 1920, 11. Miirz, S. 349/57;

18./25. Marz, S. 387/95.

X V I „

wenn wir uns klarmachen, daB etwa 4 Mili. t Kohlen 

im Gaserzeuger- verarbeitet werden. Den groBten 
Anteil hat wohl die Stahlwerksindustrie, die schat- 

zungsweise etwa 3 Mili. t verarbeitet hat. Dar
uber hinaus hat der Gaserzeuger wahrend des Krieges 
in einer Anzahl yon Werken Eingang gefunden, die 

irgendwie eine Wiirmeąuelle fur ihre weiterverarbei- 

tenden Betriebe haben muBten.

AuBer den Ausfuhrungen von ®r.*3itg. Roser ist 
vor allem der eingehende und ausfiihrliche Yortrag 

bekannt geworden; den der Direktor der A. E. G., 
Professor Dr. G. Klingenberg, vor einigen Monaten 

im Verein deutscher Ingenieure1) gehalten hat. Meine 

Herren, wer die beiden Vortriige gelesen hat, wird 
genau so wie wir zu der Ueberzeugung gekommen 
sein, daB ein groBer Gegcnsatz in den SchluBfolge- 

rungen liegt. Eine Kliirung der ganzen Frage in 

diesem groBen Kreise wird nicht erzielt'; das ist ja 
ausgeschlossen. Wir hoffen, daB wir wenigstens s q  

weit kommen, daB die Weiterarbeit nicht aneinander 
vorbei, sondern, wenn moglich, zueinander fiihrt. 
Das glauben wir dadureh zu erreichen, daB wir die 

beiden Herren gebeten haben, hier nochmals in einer 
kurzeń Darlegung ihren Standpunkt Yorzutragen. 

Erfreulicherweise haben beide Herren zugestimmt, 
und es ist mir eine angenehme Pflicht, sowohl Herrn 

Direktor Roser wie Herrn Professor Dr. Kliri-

genberg fiir ihr Erscheinen und ihre Bereitwilligkeit, 
ihre Anschauungen und Feststellungen nochmals zu 

erlautern, zu danken.

Ich erwkhnte schon, daB weite Kreise von der 

Frage beruhrt wrerden. Gestatten Sie mir darum, 
daB ich, nachdern die beiden Herren gesprochen 

haben, die Aussprache so lenke, daB Vir-zunachst 
einmal dieArerwendung des Kaltgases im Stahlwerks- 
betriebe kurz beriihren, dann uns von den Fachleuten 
sagen lassen, wie die Bewertung des Urteeres iiber- 
haupt von der Fachwelt beurteilt wird, und ais 

letztes, aber yielleicht fiir dic weitere Zukunft wieh- 

tigstes Gebiet wollen wir dann auf die Yerwertung

i )  Vgi. St. u. E. 1918, 3. Jan., S. 2 ff.
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des Kaltgases bei unserer Kraftwirtschaft zu sprechen 

kommen1).
Wenn icli noch einen Wunsch auBern darf, so 

ware es der, daB wir den sehr wichtigen Punkt, 

den Professor Dr. Klingenberg hervorgehoben hat: 

„Der Kraftbetrieb m it Gaserzeuger ver- 
braucht an und fiir sich mehr Kohlen ais 

der unm ittelbare Dampfkessel- und Dampf- 
turbinenbetrieb11, zum ScliluB nochmals beson

ders betrachten.

Dircktor 3>t>Qitg. E. Roser, Miilheim-Ruhr: Aus 

meinem Yortrag mochte ich zusammenstellend und 

erganzend folgendes berichten:

Wie bereits ausgefuhrt, kann Urteer in einem Gas
erzeuger jeder Form gewonnen werden. Auch 

konnen die Gaserzeuger bauenden Firmen am heu- 
tigen Tage ohne Einspruch meinerseits an- 

nehmen, daB nicht die in der Mulneimer Anlage er- 

zeugten Edelteere in Menge und Giite die besten Er
gebnisse liefern, sondern viel besser in Anlagen ihrer 

eigenen Bauart erhalten werden. Ich habe heute 
nur den Wunsch und das Ziel vor Augen, die Er- 

kenntnis in weitere Kreise zu tragen, daB mit der 
Erzeugung des Urteeres eine neue Entwieklung der 

Gastechnik begonnen hat, und daB die Forderung 

dieses jungsten Zweiges der Technik der ernsten Mit- 

arbeit vieler wert ist.
Die Besprechung der hier zu bchandelnden Fra

gen wird am besten nach folgenden Gesichtspunkten 

erfolgen.

1. Die Verwendung des Kaltgases im 

Stahlwerksbetrieb.

Zunachst mochte ich die fiir den Huttenmann 
wichtigste Frage, die Verwendungsmoglichkeit des 

Kaltgases im Stahlwerksbetriebe, kurz betrachten.

Wie ich in meinem Vortrage erwahnte,- wir de 
die Moglichkeit der vorteilhaften Anwendung des 

Kaltgases in Martinofen in Fachkreiscn bis vor kurzer 
Zeit yielfach angezweifelt. Zunachst war es der 

durch die Gewinnung der Nebenerzeugnisse sinkende 

Heizwert des Gases (vgl. Zahlentafel 3, Spalte 6 [bis 
1136° unterer Heizwert]), welcher die Verwendung 

des Gases beim Schmelzbetriebe in Frage stellte. In 
Spalte 25 der Zahlentafel 3 ist darauf hingewiesen, 
daB durch die Yorwarrnung des Kaltgases auf 1250 0 

die zu erzielende Flammentemperatur des Kaltgases 
nur wenig von der hoclisten Flammentemperatur des 

ohne Gewinnung der Nebenerzeugnisse erhaltenen

1) Es sei besonders darauf hingewiesen, daB in der 
folgenden Besprechung lediglich die gleichzeitige Ge
winnung von Ammoniumsulfat und Teer bei Gaserzeuger- 
anlagen erortert werden soli, was. auch aus den Worten 
des Herrn Vorsitzenden hervorgeht; die alleinige Ge
winnung von Tieftemperaturtecr (vgl. Berichte Nr. 39 
und 40) wird spater nochinals der Gegenstand einer be
sonderen Aussprache in der Stahlwerkskommission sein.

D ie  O escha ft i/u h ru ng . .

Generatorgases abweicht (namlich 2460° gegen 2490° 

,, bei 20 kg Salzerzeugung). Diese Erscheinung findet 
ihre Erklarung darin, daB zur vollstandigen Ver- 

brennung des in dem gewohnlichen Generatorgas 

enthaltenen Teeres eine namhafte Luftmenge (etwa 
ebenso viel ais zur Verbrennung der im gewohn
lichen Generatorgas enthaltenen Mengen von Kohlen- 

oxyd und Wasserstoff) erforderlich ist. Zur voll- 

stilndigen Verbrennung des entteerten Gases wird 
weniger Luft benotigt ais zur Verbrennung des teer- 

haltigen Gases (Spalte 24 der Zahlentafel 3, namlich 

1,19 gegen 2,03 kg).
Des weiteren habe ich bereits auf die Vorteile 

der Mischung von Steinkohlen mit Braunkohlen 

hingewiesen, und Zwar nicht nur im Hinblick auf 
die Vcredelung des erzeugten Urteeres, sondern aueh 

mit Riicksicht auf die hierdurch zu erzielende Stei- 
gerung des Heizwcrtes des erzeugten Gases. Durch 

Mischung der Steinkohlen mit gróBeren Mengen 

Braunkohlen ist es, selbst bei vollstandiger Ge
winnung der Nebenerzeugnisse, moglich, ein Gas 

zu erhalten, das im Heizwert dem Generatorgas 
aus Gaserzeugern ohne Nebenerzeugnisse-Gewinnung 

vollst;ińdig gleichwertig ist.
In der Tafel A sind die in zwei gróBeren Stahl- 

werken wahrend der letzten zwei bzw. drei aufein- 

anderfolgenden Betriebsmonate ermittelten Heiz- 
werte des zur Verfiigung stehenden Gases nieder- 

gelegt; diesen Werten sind die Durchschnittswerte 
von zwei aufeinanderfolgenden Monaten der in der 

Masehinenfabrik Thyssen & Co., Miilheim-Ruhr, be- 

triebenen Kaltgasanlage gegenubergestellt.
Es ergibt sich hieraus nicht nur, daB der inner

halb zweier Monate in der Kaltgasanlage durch
schnittlich erzielte untere Heizwert des Kaltgases 
in beiden Beispielen den durchschnittlichen 

Heizwert der ohne Nebenerzeugnisse arbeitenden 
Gaserzeugeranlage ii berschreitet, sondern auch, 

daB groBere Schwankungen im Heizwerte des durcli 
die Gewinnung der Nebenerzeugnisse unter steter 

Kontrolle stehenden Kaltgases ausgeschlossen sind. 

In der Stetigkeit des Heizwertes ist ein nicht zu 
unterschatzender Vorteil fiir die Anwendung von 

Kaltgasanlagen zu erblicken.
Der Heizwert des hier beliandelten teerfreien 

Kaltgases ist nicht geringer ais der durchschnittliche 
Heizwert des Gases aus Gaserzeugern ohne Neben- 
erzeugnisse-Gewinnung einschlieBlich des darin ent- 
haltenen Teeres. Ais Vorteil de? letzteren Gases 

bleibt nur noch die fiihlbare Warme. Dieser Vorteil 
verschwindet bei Oefen mit Vorwiirmung. Rechnet 

man mit 25 % LuftuberschuB, so mussen annahernd 
bei dem Ofenbetrieb mit heiBem Generatorgas 3 kg 

Gas und Luft vorgewarmt werden, gegen 2l/2 kg 
beim Kaltgas. Die Abhitze des Ofens reicht also 

vollstandig fiir die Vorwarmung des Kaltgases und 

der Luft aus. Ebenso reichen die Kammern zu- 
sammengeńommen aus fiir die Vonvarmung des Kalt

gases und der Luft. Nur die Yerteilung der Kammer-
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Zahlentafel 4a. B e t r i  ob s-A u b gab  o u n d  - E i n n a h m e  b e i  e i n e r  G as  e r z e u g u  ng  s an  1 ag  e f i ir  

e i n en  D u r c h s a t z  y o n  100 t . K o h l o  i n  24 st.’

Fali A : Preis und Lohnbasia 1914. Annahmo fur Fali B : Anlage w i i h r o n d  des  K r i e g e s  e r r i c h t e t ,  
betrieben und Nebonerzeugnisso w a h r e n d  don K r i e g e s  y o r w o r t o t ;  jShrliehe Betriebsausgaben das 

Zweifacho dorjenigen yor dem Kriego. Ausnutzungsfaktor 100 °/o-

V,
S t e i n k o h l e

fa li Ohne Neben- MU Teer- Mit Teer- und 
20 kg Salz- 
gewinnung 

Ji

Mit Teer- and 
40 kg SaU- 
gewinnung 

X

erzeugnisse

M.

gewlnnung

M

10. Jahrliche Betriebsausgaben jo t  yergaster 

Kohle {£ 2,97
5.95

5,42 
10 85

6,17
12,35

6,48
13,95

11. Erlos aus Teer je t yergaster Kohle (vor- 
letz.te Spalte, Zahlentafel 10) u 0,00 • 

' 0,00

■ 8,96 
24,49

8,96
24,49

8 96 
24,49

12. Erlos aus Ammoniumsulfat 260 M /t . . {S 0,00
0,00

0,00 
0.00 *

3,40
5,20

6,80 
10 40

13. Erlos aus Nebenerzeugnissen je t' yergaster 

Kohle u 0,00
0,00

8,96
24,49

12,36
29,69

15,76
34.89

14. Betriebsausgaben abziiglich Erlos aus Neben- 

erzeugiiisseu je t yergaster Kohle {S 2,97
5,95

—  3,54
— 13,64

— 6,19
-  17 34

-  9.28
-  20,94

Zahlentafel 5 a. G e s t o h u n g s k o s t o n  dos  G a s e s  i n  P f e n n i g e n .

Fali A : Preis und Lohnbaais 1914. Annahmo fiir Fali B : Anlage w a h r e n d  des  K r i e g e s  e r r i c h t e t ,  
betrieben und Nebenerzeugnisae w a h r e n d  des  I t r i o g o s  y e r w e r t o t ;  jahrliehe Betriebsausgaben dag 

Zweifacho derjenigen yor dem Kriego. Ausnutzungsfaktor 100 o/o.

S t e i n k o h l e

Eall Ohne Neben- Mit Teer- Mit Teer- und 20 kg Salt- 
gewinnting 

Pf.

Mit Teer- und 
40 kg Salz- 
gewinnung 

Pf. ■

erzeugnisse

Pf.

gewinnung

Pf.

1. Brennstoff kosten fiir 1 kg Kohlo . . . .
U

1,45

2,70
1,45 
2,70

1,45
2,70

1.45
2,70

2. Betriobsausgaben weniger Erlos fiir Ncben- 

erzeugnisse jo 1 kg Kohle {■*

0,30
0,60

-  0,35
-  1,36

0,62
1,73

-  0,93 

-2 ,09

3. Gesamte Ausgaben fiir 1 kg insgesamt yer- ( A 1,75 1,10 0,83 0,52

brsuchter Kohle \ U 3,30 1,34 0,97 0,61

4. Ge.-amte Ausgaben fiir 10000 W E  im Gas 
\erfugbar fiir Ileizzwecke

f  A 
l B

2.82
5,32

2 13
2 58

1.69
1.93

0,96
1,12

5. Gesamte Ausgaben fur 10000 W E  im Gas 
Yorfiigbar fiir Kraftzweeke

f  A 
l B

3,47
6,52

2,14

2 59
1,70
1,99

0,97
1,13

6. Gesamte Ausgaben fiir 1 cbm Gas bei 0 0 
und 760 mm

f  A 

l  B

0,46

0,86

0.26

0,32
0,19
0,23

0 11 
0,13

heizflachen ist bei der Anwendung des Kaltgases 
eine andere ais bei Anwendung von heiBem teer- 

haltigem Generatorgas.
Der Martinofenbctrieb ist demnach mit Kaltgas 

mindestens ebensogut zu fiihren wie mit teerhaltigem 
Generatorgas bei riehtig bemessenen Kammern und 

guten Miscluingsverlialtnissen des Gases. DaB das 

Kaltgas bei Warmofen sich bestens bewahrt, zeigt 

Zalilentafel 9 meines Vortrages sowie die Vcrsuchs- 
ergebnisse an einem 50-t-0fen (s. Zahlentafel 11).

Die weiteren Vorziige des Kaltgases selbst habe 
ich in meinem Vortrage bereits hervorgchoben, so 

daB ich heute niclit mehr darauf einzugehen brauche. 

Das Kaltgas ist insbesondere bei den heutigen Kohlen- 
und Oelpreisen durch die hohe Bewertung der aus 

dem Urteer gewonnenen Erzeugnisse ein billiges Gas

(ygl. Zahlentafel 5, Spalte 6 und ferner auch die Er- 

ganzungstafel 5 a, Spalte 6). Gestehungskosten bei 

heutigen Kohlenpreisen und 20 kg Salzausbeute 
0,23 Pf. fiir das cbm bzw. 0,13 Pf. bei hoher Salz

ausbeute (siehe Erganzungstafel 5 a).. Selbst wenn 
aber die Wirtschaftlichkeit der mit Kaltgas betriebe- 

nen Warm- und Schmelzofen ganz aufier acht ge- 
lassen wiirde, besitzt das Kaltgas so viele Vorziige, 

daB die Angliederung von Ńebenerzeugnisse-Ge- 
winnungsanlagen an die bestehenden Gaserzcuger- 
anlagen der Hiittenwerke meines Erachtens nur noch 

eine Frage der Zeit sein wird.
Die Anwendung des Kaltgases in Gas- und Elek- 

trizitatswerken einerseits zur Beheizung der Oefen, 

anderseits zur Erzeugung von elektrischem Strom, 
sei es durch Gasmaschinen, Gasturbinen oder Dampf-
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Zahlentafel 6a. A n l a g e -  u n d  B e t r i e b s k o b t e n  v o n  K r a f t w e r k e n  m i t  L e i s t u n g  i i b e r  

20000 K W  u n d  j a h r l i e h e r  A b g a b e  v o n  i i b e r  100000000 KWst.

Fali A : Preis und Lohnbasia 1914. Fali B : Anlage w i i h r e n d  des  K r i e g e s  e r r i c h t e t ,  betrieben und 
Nebenerzeugnisse w a h r e n d  d es  K r i e g e s  Y c r w o r t e t ;  jahrliche Betriebskosten das Zweifaehe derjenigen

vor dom Kriege. Bclastungsfaktor 100%.

D a m p f t u r b l n e G a s k o lb e n m a tc h in e G a s t u r b i n e

Fali

Kohle wird 

dlrekt Bntcr 

Dampfk esiel 

Terfeuert

Pf.

Gasanlage 

mit Teer- 

und 20 kg 

Salz- 

geir innung. 

Gas- 

gefeuerte 

Kessel

Pf.

Gasanlage mit 
Teer- und 40 kg 
Salzgewinnung. 

Gasgefeuerte 
Dampfkes-sel. 

Zusatzdampf der 
Gasanlage wird 
einer Zwischen- 

stufe der.Dampf- 
turbine ent- 

nommen

Pf.

Gaianlage

mit Teer- 

und 20 k£ 

Sali- 

gcwinnung

Pf.

Gasanlage 
mit Teer- 
und 40 kg 
Salzgewin- 
nnng. Ab
warme der 

Gasmasehine 
erzeugt 

gesamten 
Zusatzdampf 

der Gas
anlage 

Pf.

Gasanlage 

mit Teer- 

und 20 kg 

Salz

gewinnung

Pf.

Gasanlage 
mitTeer- und 
40 kg Salz
gewinnung. 

Teil der Ab- 
wSrme der 
Gasturbine 

erzeugt 
gesamten 

Zusatzdampf 
dar Oas- 
anlage 

Pf.

10. Betriebskosten ohnel 
Gasanlage, aber mit> 

Kesselanlage je KWstJ

13. Warmekosten jcKW stl 
einschl. Gas- und Kes-[-

selanlage

14. Gesamte Gestehungs-l 
kosten je  KW st ein-l 
sehliefilich Gas- nndf

Kesselanlage J

4

B

A

B

A

B

0,76

1,52

1,08

2,02

1,84

3,54

0,63

1,26

0,91

1,06

1,54

2,32

0,60

1,38

0,62

0.72

1,31

2,10

1,15

2,30

0,61

0,71

1,76

3,01

1,15

2,30

0,35

0,41

1,50

2.71

0,65

1,30

0,71

0,83

1,36

2,13

0,65

1,30

0,41

0,47

1,06

1,77

Zahlentafel Cb. K o h l e n Y o r b r a u o l i  r o n  G r o C k r a f t w e r k e n  (s. auch Tafel G).

D a m p  f t u r b  I nen G ask o lb e n m asc h ln e G a s t u r b i n e

Gasanlage mit Gasanlage Gasanlage
1 v

Gasanlage
Teer- und 40 kg mit Teer- u. mit Teer- u.

1 Kobie wird Salzgewinnung. G asanlage 40 kg Salz Gasanlage 40 kg Salz
mit Teer- u. Gasgefeuerte gewinnung. gewinnung.

direkt unter 20 kg Salz- Dampfkessel. mit Teer- u. Abwarme mit Teer- u. Teil der Ab

Dampfkessel gewinnung.
Zusatzdampf der 
Gasanlage wird 20 kg Salz

der Gas- 
maschine er 20 feg Salz

wiirme der 
Gasturbine

Ycrfeuert Gasgefeuerte einer Zwischen- gewinnung zeugt ge- gewinnung erzeugt go-’
i

i
Dampfkessel

'\

stufe der Dampf- 
turbine ent- 

nommen

samten Zu- 
sattdampf 

d. Gasanlage

sam ten Zu- 
dampf der 
Gasanlage

-
1. Ausnutzungsfaktor der Gas

anlage =  100 % .
Belastungsfaktor der Kraft-

anlage =  100 % .
WiirmeYerbraucli je KW st

WE 5450 5310 6400 3570 3570 4200 4200
Kohlenverbraueh in kg je

KWst, 1 kg Kohle =
7340 W E .......................... 0.74 1,09 1,19 0.73 0.66 0,86 0,78

Y erha ltn iszah l..................... 1 1.47 1,60 0,99 0,89 1,16 1.05

2. Ausnutzungsfaktor der Gas
anlage =  20 % .

Belastungsfaktor der Kraft - w ii
anlage =  20 % .

Warmererbrauch je KWst , ’ Cl ^
W E 6400 6300 7600 5000 5000 5500 5500

Kohlenverbraucli in kg je > ,

KW st, 1 kg Kohle —
7340 W E .......................... 0,87 1,29 1.41 1.02 0,92 1,12 1.02

Yerhaltniszahl . . . . .  . . 1 1.49 1,62 1,17 1,05 1,29 1,17

turbinen, wird ebenfalls reeht gunstige wirtschaft- 
łiehe Yorteilc ergeben.

2. Dłe Bewertung des Urteeres.

In meinem Yortrage habe ich darauf hingewiesen, 

daB bisher keine der Yeroffentlicbungen sich mit den

Bestandteilen des Urteeres und dessen Bewertung 

beschaftigt liatte. Da die Wirtsehaftlichkeit der Gas
erzeuger mit Nebenerzeugnisse- Gewinnungsanlagen 

in erster Linie yon den aus dem Urteer erzielten 

Werten abhangig ist und-eine angemessene Preis
festsetzung durch die teerverarbeitenden Werke den
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Zahlentafel 11. G a s - u n d T e m p e r a t u  r m e s s u n- 

g e n a n  e i n e m  m i t  K a l t g a s  b e t r i e b e n e n  

SO • t - St  o fi o f  o n von 1,9 X  7,'0 m H  e r d f  1 a c h o1).

Versuchstag: G. Juni 1918.

Versuehsdauer: 12 Stunden.

D u r c h s c h n i t t l i c h e A b g a s e a n a l y s e :
17,1 o/o C02, 0,2 o/o 0 2} 1,1 o/o CO.

D u r c h s o h n i t t l i c h e  T e m p e r a t u r o  n:
° 0

des Gases beim Eintritt in den Vor-
w iirm e r ..........................................  25

dos Gases beim Austritt aus dem
V orw arm ir .....................................  270

der Lu ft nacli Durchgang durcli
den Rekuperator..........................  314

der Abgase beim Eintritt in den
Gasvorwiirmer................................ 630

dor Abgase beim Eintritt in den
Luftreknperafor ........................... 1150

dor Abgaso boim Austritt aus dem
Luftreknperato r..........................  580

der Flamme auf dom Schwcifiherd,
ge.-chatzt a u f .......................... ..... 1350—1400

D u r c h s o h  n i 111 i c h o r  G a s v o r b r a  u c h :
500 cbm jo t  <Jurchgesetzles Materiał. Durchgesetzt 
wurden stUndlich (cinschlicfilieh der Pausen) 2,2 t 
Blockmaterial von 70 kg Einzelgewieht.

W i r t s c h a f t l i o h k e i t :  An einem Ofen derselben 
Bauart mit Kohlenfeuerung betragt der Kohlcnver- 
brauch 9 o/0) d. h. f. d. t duroligcsetztes Block- 
material miisson 90 kg Kohlen yerbrannt worden. 
Nach Zahlenlafel 5 a belaufen sich die gesamten Aus- 
gewinnung auf 0,23 Pf./m3. Die gesamten Brenn- 
gabon fiir Kaltgas aus Steinkohle bei 20 kg Salz- 
stoffkosten f. d. t  durchgesetztcs Blockmaterial be
laufen sich demnach auf 1,15 M  bei der Kaltgas- 
feuerung und auf 90 X  2,7 =  2,43 M  bei der Kohlen
feuerung. D ie  K a l t g a s f e u e r u n g  er- 
b r i n g t  a l s o  u n t e r  d o n  h e u t i g e n  Ver-  
h i i l t n i s s o n  oine E r s p a r n i s  ron rd. 1,30 M  
f. d. t d u r c h g e s e t z t e a  B l o c k m a t e r i a l .

groBten Hindernissen begegnete, war meine Firma 

genotigt, bei der Prufung der Frage der Wirtschaft- 
lichkełt solcher Anlagen eigene Wege zu gehen und 
die Vcrwertung der aus dem Teer gewonnenen Er

zeugnisse selbst zu iibernehmen.
In der Abb. 4 meines Vortrages, die ich in Zahlen

tafel B der Vollstandigkeit wegen wiedergebe, wurde 
die Entstehung der von mir in die Wirtschaftlich- 

keitsrechnungen eingesetzten .Werte niedergelegt. 
Wie ich bereits fruher erwahnte, sind die fiir die 

Einzelerzeugnisse angenommenen Werte unterhalb 
des eigentlichen Marktpreises liegend und so gewiihlt 

worden, daB die Ausgaben fiir die Destillation des 
Teeres sowie die Handlungsunkosten beim Verkaufe 

des Teeres reiclilich Deckung finden konnen.
Tafel C ist die Zusammenfassung der Zahlen

tafeln 2 und 10 meines Yortrages. Die Werte werden 

nochmals vorgefiihrt, insbesondere um darauf hin- 

zuweisen, welche wesentlich hohere Bewertung, der 
Urteer durch die Destillation im Vakuum er- 
fahrt, zugleich aber auch um zu zeigen, daB die von 
mir in die Wirtschaftlichkeitsrechnungen (Zahlen- 

tafeln 5 und 6 sowie die Erganzungstafeln 5 a und 6 a

1) Erbauer: W . Buppmann, Stuttgart.

hierzu) eingefiihrten Werte fiir Urteer bei Vergasung 
von GasflammfOrderkohlen der Gewerksehaft Loh- 
berg, d. s.

im Falle A 85 M  (Zahlentafel 2, Spalte 7), 
im  Falle B 220 M  (Zahlentafel 2, Spalte 7)

je 1000 „kg wasserfreien Teer, fiir die Wirtschaftlich
keitsrechnungen ais nicht zu gunstig angenommen 
wurden, nachdem die Werte bei Vakuumdestillation, 

wie die Tafel C zeigt, sieh stellen

fiir den Fali A auf 119,50 bzw. 141,40 M , 
fiir den Fali B auf 326,50 bzw. 375,40 M

je 1000 kg wasserfreien Teer. Auch diese Werte 
werden durch Zusatz von Braunkohlen zu den 

Steinkohlen, durch die Vervollkommnung der Destil- 

lationsanlagen, durch die Destillation dieses Misch- 
teeres unter Vakuum sowie durch die noch zu er- 

wartende bessere Ausnutzungsmogliehkeit der' er- 
zeugten Destillate im Laufe der niichsten Jahre noch 

weitere Steigerung erfahren konnen.
Von groBer Bedeutung ist es, bei dieser Gelegen- 

heit auch die Bewertung des Urteeres anderen Ur- 
sprunges zu zeigen. In den gesammelten Abhand- 

lungen „Zur Kenntnis der Kohle11 des Kaiser-Wil- 
helm-Instituts fur ICohlenforschimg, Mulheim-Ruhr, 

Band 2, Heft 2, hat Dr. W ilhelm  ^chneider die 
Teerausbeuten von vier yerschiedenen Kohlensorten 

angegeben. In Tafel D sind die Einzclwerte der ge

wonnenen Erzeugnisse in derselben Weise bewertet, 
wie zuYor in Tafel B angegeben. Es lassen sich hier- 

nach die folgenden Verkaufswerte fiir die Tonne 

wasserfreien Urteeres ermitteln:
Fali A Fali B

Bitumenroiclio mitteldeutsche Braun-
* -K

k o h l e ................................................ 230 748

Bitumenarme rheinische Braunkohle •. 157 488

Fettkohle von der S a a r ..................... 115 330

Gasflammkohle der Zeehe lx)hberg . 113 328

Yergleicht man die vorstehciid ermittelten Werte

mit den heute auf dem Markte erzielten Verkaufs- 

preisen des Urteeres, die bei Braunkohlenteer sich 
zwischen 400 und 800 M je t bewegen, so ergibt sich 

eine recht gute Uebereinstimmung. Auch die in 
Tafel C aus dem Steinkohlenteer ermitteltcn Werte 

stehen in gutem Einklang mit den genannten Zahlen.
Der Verkaufswert der Tonne Urteer, aus Stein

kohlen gewonnen, kann heute nach den yorstehenden 

Ermittlungen (Fali B) mit mindestens 320 JC in die 

Rechnung eingestellt werden. Ęr steigt mit dem 
prozentualen Zusatz an Braunkohlen zu den Stein
kohlen. Dieser Wert wird in den nachsten Jahren 

riur wenig zurijckgehen, da der Yerbrauch an Treib- 

olen in Zukunft das Vielfache des Yerbrauches vor 
dem Kriege betragen wird und die ©eleinfuhr aus 
Amerika in den nachsten funf Jahren wahrschein- 

lich nicht groB sein diirfte.
An der gesamten Welterzeugung in Erdolen hatte 

Anteil im Jahre 1905:
Amerika rd. 62 o/0 

RulJland rd. 25 o/o 
Rutuanieu rd. 2 o/o
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Tafel A. Gasbewertung In Stahlwerken.

N o r m a  1 e Drohrostgaserzeuger o h n o  N o b e n e r z e u g n is s o - G o w in n u n  g liofern Gaa an S t a h lw o r k  
mit mohroron 60-t Oefen, dio auf groBe Erzougung arbeiten.

Analyse den Gases

Untcrer Ilelzwert 

je cbm rclnes Gas 

bel 0° und 7C0 mm 

Bar.

Untcrer Heizwert 

von Gas und Teer1) 

ohne fUhlbare 

WiŁrme

OO!

%

OO

%

Hi

%

om

% WE WE

Im  Durehsohnitt innerhalb zwei Monaten . . 
Beste Analyse „ „ „ . . 
Sehleehtesto Analyse „ „ „ . .

In  einem andern Stahlwork m it mehrere 
Drohrostgaserzougom ohno Nobenerzougnisse-

8,2
3,6

13.0

n 40-t-l 
Sewinni

18.6
25,4
12,0

lartinoi
mg:

13,5
12,8
12,0

en ist

1.4
1,8
1,2

io Besc

1035
1258
767

haffonhoit des Ga sos at

1200
1460
890

s noi malon

Im  Durcliselmitt innerhalb drei Monaten . 

Beste Analyse „ „ „ . . 
Sehlechtoste Analyse „ „ „ . .

Bei rd. 50 %  LuftiibcrschuB mussen ang 

25
von 20° ai

6.6
6,4

11,4

eniihort 

und 
if 1400

20.8
24,6
17,5

3 kg I

1 c
0 vorge

10.3
10.6
9,4

yuft vor 

Jas „ 
warmt

1,8
2.0
1,8

20 1 a 

700"
worden.

1053
1192
929

uf 1400 “"I , , 

, 1400 “/
ingenii

1220

13S0
1075

icrt
$ •

Bei U r te o r - G e w in n u n g  ist, wie nachgowiescn, im Dauerbctrieb zu orzielen bei Vorwondung von 
2 Teilen Steinkohle und 1 Teil Braunkohle ein Gas von folgender Beschaffenheit:

Im  Durehschnitt................................................! 6.0
Beste A nalyse ..................... ............................... | 9.4
Sehlechtoste Analyse.......................................... I 7,6

Bei rd. 50 %  LuftiiborschuB miissen angenahert 

25 und 
von 20 0 auf 1400

S ' .

22.7
18.8 
21,0

2 kg I 

1 „ C 
vorge

14,0
19,6

13,9

.uft vor 

Sas „ 
ivarmt

2,8
2,6
2,6

20 0 a 

20° 
Werdon.

1292
1303
1224

uf 1400 “1 . , 

, 1400°}
ngonii

12,92
1303
1224

lert
k ks

Die gesamte Roholerzeugung Rumaniens betrug 1913 

1,8 Mili. t. Die Beforderung einer Tonne rumiinischen 

Rohóles auf dem Seewege nach Hamburg kostete zu 

Friedenszeiten allein iiber 20 J l.  Die Oelansfuhr 

Rumaniens durfte daher den deutsehen Oelmarkt 

und damit auch,die Urteerpreise nicht in erheblichem 

MaBe beeinflussen. Die Oelpreise werden sehr hohe 

bleiben.

3. D ie Verwertung des Kaltgases bei der 

Krafterzeugung.

Professor Dr. G. K lingenberg hat vor kurzem 

uber die „Wirtschaftlichkeit von Nebenerzeugnisse- 

Gewinnungsanlagen" berichtet2). Bei der Nieder- 

schrift seiner Arbeit hatte Professor Dr. Klingenberg 

Angabeniiber den Marktwert des Urteeres nicht zur 

Yerfiigung. Die yon ihm in die Rechnungen ein- 

gesetzten Teerpreise schwanken zwisehen 40 und 

20 J i je t, wahrend bei Urteeren nach meinen Auf- 

stellungen die Werte sich zwisehen 320 und 120 J i  

je t bewegen, bei Braunkohlen-Urteer aber noch ent

sprechend hohere Werte einzusetzen sein wiirden.

Tafel E  zeigt die durch die Urteer-Erzeugung ein- 

tretende Wertverschiebung der aus der Tonne Kohlen

gewonnenen Nebenerzeugnisse, eimnal nach den Be- 

reehnungen von Professor Dr. Klingenberg, das 

andere Mai nach meinen Feststellungen.

Das von Professor Dr. Klingenberg iiber die 

Nebenerzeugnisse-Gewinnungsanlage gefallte Urteil

Jafrre 7SOJ xrrurjy.'j,’fć!t 7SĆ0 X777ł2xm/frff7fi

Scfimierof Sfaufer/ctT

KO zso ISO i

JfV0 Bk Zio I

vo ę*o
HO 22C* IZO i

210 110 iKO
190160
770

180773

Z£>0
190
no
170

i

;so .V* 760 £
7S0 ■ . ISO :s:
i*: 1*0
130 130 tx>
IM IM r-7&011J 170 770
KO KO r* 100
SO SO r 90
SO $0 i BO
70 '■ 73 r ?060' 60

r

OO
SO SO SO j±vo
JO£0
10 f

V,
30£0
10

i vo
JOiO
10

iseianuaŃ is ś &m zcsKrtauntfrtf? ’i

*) Der Heizwert im Teer ist angenommen zu 16 o/o 
desjenigen im reinen Gas (s. Zahlentafel 3, Sp. 18).

2)  V g l. S t. u . E . 1918, 3. J a n ., S . 2 /11 ; 10. Ja n .,

S . 32 /6 ; 17. Ja n ., S. 46 /51 ; 2*. J a n  , S . 65/8.

Tafel B. Yerkaufspreis Yon Teernebenorzeugnissen.

wird bei Berucksiclitigung der Edelteererzeugung 

an manchen Stellen eine Einschrankung und Ab- 

anderung erfahren mussen.

Ich habe in meinem Yortrage bereits darauf hin

gewiesen, daB bei direkter Kołilenfeuerung und hohen
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Tafel C. Zusammenfassung der Zahlentafel 2 und Zahlentafel 10 des Yortrages').

Erieugnisse

Gaaflammfiirderkohle aus Zeche Lohberg

Ausbeute In Gewichts-%

Destillation
bel

Atm.-Druek
im Vnkuum

1 XI I I I

Yerkaufswertc In JL

Fali A

je 100 kg insgesamt

I I I I I

Fali B

je 100 kg insgesamt

n i i i

Mischkohie:

2 Telle Steinkohlo 
1 Tell Braunkohlen

briketts

Ausbeute In 
Gewicht«-% 

Destillation 
bei Atm.- 

Druek

Verkauls- 

werte 

in JC

Pall A Falt B

Viskose Oele 
(NaBdampf- 
Schmierole) 

Niehtviskose 

Oele . . .

Phenolo . . 

Harz. . . .

Paraffin . 

Pech . . 

Yerluste.

14

40

40

4

25

40

10

1,0

2,0
20,0
2,0

36

33

8
2,0

1,3

20.0

2,0

25

6

10
50

3,50

2,40

1,00

1,60

6.25

2,40

1,00
1,50

0.80

8,95

1.99

0,77

1,63

0,80

60

20

30

175

8.40

8,00

3,50

2,80

15.00

8,00

3,00

5,25

1,40

21,50

6,62

2,33

5,70

1,40

20

35

3

37

5.00

2.10

1,50

1,48

12,00

7,00

5.25

2,59

Yerkaufswert von 100 kg wassorfr. Tocr 

Erlos aus Teer jo t verąaster Kohle . .

3,50

3,37

11,95

8/96

14.14 

10 65

22,70

16,50

32,65

24,49

37,54| 

l28,20j

10,08

7,50

26,34

20,10

J i30
•s ^

B e t n / e h s a u s g f f h ł ^  

abtianyiy yorff AUs-\ ^20 
Hutzungrsfaftfcr det* v  ^

GastmfirtjebeiTeer-X ^  .
unc/£o%Sa/zgowu7-5 ^ 75

nwMy '

20 W 60 BO 100% 20 W 60 S0 100%

Kohlenkosten bei Kraftanlagen iiber 20 000 KW 

Einzelleistungen die Dampfturbinen ohne Neben

erzeugnisse* Gewinnungsanlage nicht mehr die am 

wirtschaftliehsten arbeitenden Kraftmaschinen sind. 

Tafel F zeigt die Yerhiiltnisse bei yerschiedenen

Kohlenpreisen und bei Erzeugung von Steinkohlen- 

Edelteer noclunals in aller Deutlichkeit. Bei Ver- 

gasung von bitumenreicher Braunkohle und Destilla

tion des Teeres im Yakuum werden die Ergebnisse 

fiir die Nebenerzeugnisse-Gewinnungsanlagen noch 

wesentlieh giinstiger. Die erzielten Gewinne werden 

selbstverstandlich kleiner, wenn die Belastungs- 

faktoren der Kraftanlagen abnelimen [Abb. 8 meines 

Vortrages2)]. Die Ergebnisse werden auch in starkem 

MaBe beeintrachtigt, wenn der Ausnutzungsf aktor 

'der Gasanlage zuriickgeht. Der untere Teil des in 

Tafel C abgebildeten Linienzuges gibt ein anniihem- 

des Bild der eintretenden Yerhiiltnisse bei kleineren 

Ausnu tzungsf aktoren.

Tafel D. Teerausbeute verschiedener Kohlenarten.

Mitteldeutsche
bitumenreiclie
Braunkohie

(Schwelkobie)

Kheinlsclie
bitumenarme
Braunkohle

(Unlonbrtketts)

Fettkohie 

von der Saar

Gasflammkohie 
yon Zeche 
Lohberg

Teerausbeute in der Glasretorte im Laboratorium, be-
zogen auf t r o c k e n ę  K oh le .......................... °/o 3)

Teerausbeute beim teehnCsehen SchwelprozeB, bezogen 

auf trocken© Kohle . . . . . . . .  °/o rd3)

a . b:
jl jeg

Viskose Oele eingesetzt mit 25,00 60,00 je 100 o/o 
Paraffin-IIarz „ „ 50,00 175,00 „ „ ó/o 

Niehtvisko3e Oele „ „ 6,00 20,00 „ ,, o/o 
Phenolo , „ „ 10,00 30,00 „ „ o/o 
Peeh „ „ 4,00 7,00 „ „ o/„

20.0

12,0

70

4,2

3.0

2.0

10,0

6,5

17,2 
31,6 
28,9 
10.5 
3 2

14,8 
15,3 
26 2 

24,7 
8,5

15.2 
4,6

33.5
14.0
19.2

10,0
2.0

15.0.
50,0
6,0

Verkaufswert je 100 kg wasserfreien Teers . • | g
23,00
74,81

15.7
48.8

11.5
33,0

11,3
32,8

Erlo3 im GroCbetrieb aua Tosr je 1 t yergaster f  A. 
trookener Kohie . ................................................ \ B,

27,60
89,80

6,6
20,5

2,2
6.4

7,4
21,4

1) Vgl. St."u. E. 1920, 11. Marz, S. 352; 18./25. 

Marz, S. 394.

2) Ygl. St. u. E. 1920, 18./25. Marz, S. 389.

3) Aus dor Abhandlung von Dr. W. S c h n e i d e r :  
Gewinnung des Tieftemperaturteeres aus Braunkohlen. 
F i s c h e r :  Ge?aramelte Abhandlungen zur Kenntnis der 
Kohle, Band 2, Heft 2, 1917.
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Tafel E. Wert der Nebenerzeugnisse je t vergaster Kohle nach

Professor D r . K l i n g e n b e r g .

MaBige Ausbeute,! 
sehlechto Preise. I 

Fali I.

Sulfat: 0,032 (200— 30) =  j 5.44 
Teer: 0,050 - 20 =  j 1,00

zusammen 6.44

D r . R o s e r .

MaBige Ausbeute.) 
schleehte Preise. J, 

Fali A.

Sulfat: 0,020 (200— 30) =  
Urteer: 0,050 • 120 =

zusammen

3.40 
6,00

9.40

Gute Ausbeute, I 
gute Preise. \ 

Fali n.

Sulfat: 0,048 (250— 30) = 
Teer: 0,050 • 30 =

10.50
1,50

zusammen 12,00

Gute Ausbeute, | Sulfat: 0,048 (354— 30) =
sohr hohe Preise. \ Teer: 0,050 • 40 =

ia t l  111. J zusammen i 17,56

15,56
2,00

Gute Ausbeute, 
hohe Preise.

, Fali B.

Sulfat: 0,035 (300—40) 
Urteer: 0,075-320:

zusammen

9,10
24,00

33.10

Wie bereits fruher erwahnt, ist insbesondere die • Nebenerzeugnisse nicht nur nicht hoher, sondern bis

-Yolle Ausnutzung der Gaserzeugeranlage anzu- zu 10 %  geringer ais bei der direkten Yerfeuerung der

streben, entweder durch Yerkupplung von Kraft- Kohle unter dem Darnpfkessel, ohne Gewinnung der

werken unter sich oder durch Deckung der Nebenerzeugnisse. Dabei sind die Gestehungskosten

Spitzenleistungen der Kraftwerke mittels kohlen- je KW  bei der Gaskolbenmascliine, selbst unter Zu-

gefeuerter Darnpfkessel, oder durch AnschluB an grundelegung der heutigen Rohstoflpreise und Lohne,

gemischte, Warme und Kraft yerbrauchende wesentlich niedriger ais diejenigen der ohne Neben-
Betriebe.

4. Der Kohlenm ehrverbrauch durch Ein- 

fuhrung  der Nebenerzeugnisse - Gewin- 

nungsanlagen.

W ir befinden uns nicht auf dem richtigen Wege, 

wenn wiT dem Warnungsruf yerschiedener in letzter 

Zeit in die Oeffentlichkeit tretender Gutachter (ygl. 

„Die rationelle Ausnutzung der Kohle“ , Technische 

Gutachten zur Yergasung und Nebenprodukten- 

gewinnung, herausgegeben vom Reichsschatzamt, 

Berlin, Ende Mai 1918) folgen und dem Bau von 

Nebenerzeugnisse-Gewinnungsanlagen nicht naher- 

treten wurden, weil der Kohlenyerbrauch bei Zwi- 

schenschaltung solcher Anlagen ein zu hoher und 

unsere Kohlenvorrate rascher erschopft sein wurden. 

Die Wirtschaftlichkeit der Nebenerzeugnisse r Ge- 

winnungsanlagen habe ich in Einzelfallen unter be- 

stimmten Voraussetznngen, trotz des hoheren Koh- 

lenverbraucheś, nachgewiesen. Die Einfiihrung der 

Nebenerzeiignisse-Gewinnungsanlagen erfordert wohl 

einen Kohlenmehn'erbrauch bis zu 40 %  bei Feue- 

rungsanlagen (vgl. Zahlentafel 3, Spalte 27) und bis 

zu 60 %  (ygl. Zahlentafel 6, Spalte 16) bei Kraft- 

anlagen; dafiir werden aber auch wertvolle Erzeug

nisse von hohem wirtschaftlicliem Werte gewonnen. 

Wir konnen aber bei der Krafterzeugung den durch 

die Einschaltung von Nebenerzeugnisse-Gewinnungs- 

anlagen bedingten hoheren Kohlenyerbrauch yer- 

meiden, wenn wir an Stelle der Dampfturbinen und 

Dampfmaschinen Gaskraftm ascliinen und in 

spateren Jahren G asturb inen aufstellen. Bei der 

Gaskolbenmaschine, welche heute in Einheiten bis 

zu 6000 KW  Leistung gebaut wird, ist, wie Tafel G1) 

zeigt, der Kohlenyerbrauch trotz der Gewinnung der

l ) Naehtraglieh beigefiigt.

Tafel F. Gesamte Gestehungskosten je KWst bei 100 o/o 

Ausnutzung der Gas- und Kraftanlage, bei Urteer- und 

40 kg Salzgewinnung. Bewertung der Nebenerzeugnisse 

und der Betriebskosten nach Zahlentafel 4 a fiir eine 

Anlage, wahrend des Krieges errichtet und betrieben, 

bei welcher die Betriebskosten das D o p p e l t e  der- 

jenigen vor dem Kriege betragen.

erzeugnisse-Gewinnungsanlagen arbeitenden Dampf- 

turbine. Sie betragen fiir das rhynisch-westfalische 

Industriegebiet bei den heutigen Kohlenpreisen und 

Yerwendung von Steinkohlen sowie einem Belastungs- 

faktor yon 100% bei 20 kg Salzgewinnung nach 

Zahlentafel 6 a, Spalte 14, Fali B, 3,01 gegen 3,54. 

Bei der Gasturbine ergeben sich fur den Fali B, 

bei annahernd demselben Kohlenyerbrauch wie bei

/
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der ohne Nebenerzeugnisse-Gewinnungsanlage ar- 

beitenden Dampfturbine, die Werte f. d. KWst zu 

1,77 Pf. gegen 3,54 Pf. bei direkter Kohlenfeucrung 

(Zahlentafel 6-a).

Es sei bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, 

daB die Schonung unserer Kohlenvorrate in groBem 

MaBstabe erreicht werden kann, wenn wir dazu

Tafel 6. YerhiiltnismafJiger Kohlenverbraucli von GroB- 

kraftwerken. Fur die Gasanlagen ist hjerbei angenom- 

men: Teer- und 40 kg Salzgewinnung.

iibergehen, unsere Kraftwirtschaft nach dem Bei

spiele Englands (vgl. die Zeitschrift „Braunkohle" 

1918, 19. April, S. 26, sowie meinen Vortrag in 

St. u. E. 1920, 11. Marz, S. 349, FuBbemerkung 2) 

zu zentralisieren. Nach den Angaben des Koniglich 

PreuBischen Statistischen Landesamtes waren am

1. April 1914 in PreuBen aufgestellt:

86500 feststehendeDainpfmaschinen mit 6493161 PS 

Leistungsfahigkeit;

33523 Lokomobilen mit 635218 PS Leistungsfahig

keit.

Die durchschnittliche Leistung einer Dampf- 

maschine betrug rd. 75 PS, einer Lokomobile etwa 
rd. 20 PS.

Es waren ferner am 1. April 1914 in PreuBen 

aufgestellt:

80590 feststehende Dampfkessel mit einer Gesamt- 

heizfliiche von 5 768 053 qm.

Die durchschnittliche Kesselbeizflache betrug 

etwa 70 qm.

Diese wenigen Zahlen geniigen dem Fachmann 

zur Erkenntnis, welch groBe Kohlenmengen in vielen 

Fallen auch in der Industrie gespart werden konnen, 

wenn die Dampfmaschine durch den Elektromotor 

oder Gasmotor ersetzt wird. Die ausgedehnteste 

Anwendung des elektrischen Stromes kann aber nur 

erwartet werden, wenn der Strom wesentlich billiger 

ais heute an die Verbraucher abgegeben wird.

Niedrigere Strompreise konnen, wie yorgefiihrt, 

in vielen Fallen, besonders bei Vergasung von Braun

kohlen, erreicht werden durch die Zwischenschaltung 

von Nebencrzeugnisse-Gewinnungsanlagen in be- 

stehende Anlagen und in im Bau begriffene Kraft- 

anlagen. Bei Neuanlagen muB aber die moglichst 

weitestgehende Ausnutzung des Kaltgases in GroB- 

gasmaschinen oder Gasturbinen angestrebt werden.

Auch meine heutigen Ausfiihrungen will ich nicht 

schlieBen, ohne darauf liinzuweisen, daB dic Wirt

schaftlichkeit von Nebenerzeugnisse-Gewinnungsan- 

lagen sowohl im Kriege ais auch im Frieden nicht in 

allen Fa llen  gesichert ist. Eine reichliche Teer- 

und Salzausbeute ist insbesondere zur Friedenszeit 

fiir die Wirtschaftlichkeit, selbst bei Urteergewinnung, 

unbedingtes Erfordernis. Reiche Erfahrungen bei der 

Anlage von Gaserzeugungsanlagen sind notwendig, 

wenn groBere Fehlschlage vermieden werden sollen. 

Jedcreinzelne Fali ist unter Zugrundelegung der aus 

den yerfiigbaren Kohlen gewonnenen Versuchswerte 

auf seine Wirtschaftlichkeit in sorgfaltigster Weise 

zu priifen, weil auch der Fali eintreten kann, daB die 

erzielten Nebenerzcugnisse, trotz hohen Marktpreises 

der Einzelerzeugnisse, den Mehraufwand an Be- 

triebskosten und Verzinsungen n ich t decken. 

In vielen Fallen aber yerspricht bei bestehenden oder 

neu zu errichtenden Gas- und Kraftwerken die 

Zwischenschaltung von Nebenerzeugnisse - Gewin- 

nungsanlagen reichen Gewinn fiir unsere Volkswirt- 

schaft und fiir den Unternehmer. Den Beweis liier- 

fiir hoffe ich, erbracht zu haben.

(Foitsetzung folgt.)

Arbeiten deutscher Eisenbau-Werke aus den Kriegsjahren 

1914 bis 1918.

Von II. B o s e n b e rg  in Dusseldorf.

(Fortsetzung von Seito 514.)

f) Eisenbahn- und StraBenbrttoke bei Modlin 
(Nowo-Georgiewsk).

I |ie Briicke, die von den Russen am 20. August 

1915 kurz vor der Uebergabe der Festung 

Nowo-Georgiewsk gesprengt wurde, liegt im Zuge 

der EisenbahnlinieWarschau—Mława—Jllowo, der

nordlichenVerbindungmitOstpreuBen. Sie bestand 

aus drei Oeffnungen von je 76,86 m Stiitzweite 

auf gemauerten Pfeilern, dereń Lttngsachse mit 

der Briicke einen W inkelvonrd. bildete. Die 

Briicke war ais Stockwerksbrticke ausgefiihrt mit 

unterer Fahrbahn fur ein Eisenbahngleis und

70
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obenliegender StraBenfahrbahn von 8,56 m Breite 

zwischen den Gelandern. Die Zerstorung der 

Briicke war infolge Auffahrens von brennenden 

Benzin- und Munitionsziigen eine griindliche; 

auBer dem gesamten eisernen Ueberbau waren 

auch dio Pfeiler fiir dio Wiederyerwendung un- 

brauchbar geworden.

Die iiberaus urafangreichen Arbeiten fiir das 

Aufrilumen uiul den Wiederaufbau der gesprengten 

Briicke und Pfeiler w>urden iler Aktiengesellschaft 

Dyckerhoff & Widmann, Biebrich, und Gustays- 

burg am 4. September 1915 iibertragen, und 

zwar in der Weise, daB die erste Gesellschaft 

die Aufrauniungsarbeiten und den 'Wiederaufbau 

der gesprengten Betonpfeiler ausfiihrte, Gustavs- 

burg die Liefernng und Aufstellung der neuen 

Ueberbauten iibernahin. Die Briicke muBte in 

der kurzeń Frist bis zum 15. Dezember 1915

betriebsfertig hergestellt sein, da von vornherein 

damit gerechnet werden muBte, daB der nahe 

bevorstehende W inter mit dem in der Regei ein- 

setzenden starken Treibeis fiir die Bauarbeiten 

und die vorhaiulene Belielfsbriicke verhangnisvoll 

werden konnte.

Die von ihren Auflagern 8 bis 15 m tief ins 

FluBbett eingestiirzten Eisenmassen muBten zu 

ihrer Beseitigung in forderbare Stiicke zerlegt 

werden, wozu etwa 30 autogene Schneidapparate 

in Tiltigkeit waren. Die etwa 1,5 t scliweren 

Schnittstiicke wurden mittelst Dampfkranen, die 

zu beiden Seiten der zerstorten Briicke liefen, 

auf Wagen gehoben, durch Lokomotiyen an Land 

gefahren und liochwasserfrei gelagert (vgl. 

Abb. 45). Im ganzen wurden rd. 1500 t Eisen 

aus den Triiminern der alten Briicke gewonnen 

und spiiter ais Alteisenschrott in Eisenbahnwagen 

verladen. Zunachst muBten mit groBter Eile die 

zwei mittleren FluB- und zwei seitliclien Land- 

pfeiler freigelegt werden, da die Ausnutzung des 

im Oktober und November zu erwartenden nie- 

deren Wasserstandes in erster Linie fiir das

reclitzeitige Gelingen des Wiederaufbaues der 

Pfeiler von Wichtigkeit war. Die beiden Widęr- 

lager waren nur wenig beschadigt; die Rilu- 

mung der iiber 10 m hohen Uferanschliisse machte 

aber insofern Schwierigkeiten, ais von beiden 

Seiten wilde Ziiga. in die Briickentrummer ge

fahren worden waren. Am rechten Widerlager 

waren 11 mit Munition und Sprengstoffen 

beladene gedeckte Eisenbahnwagen ineinander- 

■ gefahren und bedeckten im wirren Durcheinander 

Widerlager und Landteile. Ara linken Wider

lager waren sieben mit Oel und Benzin gefiillte 

Tankswagen samt fiihrerloser Maschine in die 

Eisenmassen abgesturzt. Die Beseitigung der 

zum Tell im Wasser liegenden Lokomotiye, dereń 

Kessel- und Untergestell yollstandig zerlegt wer

den inuBte, yerursachte erheblichen Zeitaufwand. 

Die Raumungsarbeiten, mit denen im groBeren 
Umfange erst nach Ein- 

treffen der uótigen Bau- 

mascliinen uud nach Fer- 

tigstellung der Arbeits- 

geriiste begonuen wer

den konnte, waren bis 

Mitte Oktober 1915 so

weit yorgeschritten, daB 
mit der Wiederaufbe- 

tonierung der Pfeiler 

_ begonnen werden konnte. 

Einen nicht yorausge- 

sehenen Aufentbalt bil- 

de.te der erst nach Frei- 

legung der alten Pfei- 

lerstiimpfe zutage ge- 

tretene Umstand, daB 

die von den Russen mit 

Luftdruck gegriindeten 

FltiBpfeiler in niclit planmaBiger Wreise aus

gefuhrt worden waren. Um die erforderlichen 

Pfeilerbreiten in Auflegerhohe des Ueberbaues 

zu erhalten, muBten infolgedessen die Funda

mente durch Eiurammung von X-Eisen und durch 

Einbetonieren eiserner Trager und Schienen zu- 

erst yerbreitert und yerstarkt werden. Durch 

eingelegte Nachtscliicliten fur den Ramm- und 

Betonbetrieb gelang es trotzdem, den fur die 

Fertigstellung der samtlichen yier Pfeiler und 

zwrei W7iderlager gestellten Zeitpunkt, den 1. No- 

yember, eiuzuhalten. Zu gleicher Zeit mit den 

Aufraumungs- und Betonierungsarbeiten muBte 

die Erśtellung der eisernen Ueberbauten vorge- 

noinmen werden, weshalb erforderlich wurde, das 

Arbeitsgeriist etwa 20 m flufiaufwarts anzulegen 

und die Ueberbauten nach der fertigen Nietung 

auf Wagen, die auf einer besonderen Verschub- 

bahn liefen, in ihre endgiiltige Lage zu yer- 

schieben. Die Verschubbahngerii3te, dereń Achsen 

mit den Pfeileraclisen in gleicher Richtung lagen, 

wurden wahrend der Aufstellungs- und Niet- 

arbeiten hergestellt.

Abbildung 45. Baustellc Modlin.
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Die Verschubbalmen bestanden aus eisernen 

Pfahlen I I  6, diein der Stroinrichtung mit [-Eisen 

verbunden und durch Winkeleisen verstrebt waren 

(vgl. Abb. 46). Silmtliche Verbindungen wurden 

an Ort und Stelle gebohrt. Die Pfable wurden 

mit Holzfutter verstiirkt, um eine groBere Rei- 

bung zu erzielen. Die Ramintiefe betrug etwa 

8 m ; bei einer Hubhohe des Rammbitren von

1,60 m war die Eindringtiefe 5 bis 2 cm bei den 

letzten Schlagen. Es wurden eiserne Pfahle ge- 

wahlt, weil diese einem Eisgang besser stand- 

halten konnten ais Holzpfahle. Diese Vorsicht 

liat sich spilter ais sehr angebracht erwiesen. 

Auf den Eisenpfahlen war ein lastverteilender 

Aufban angeordnet, auf dem die Verschubbahn- 

trager aus Differdinger 100 B inittelst Kipplager 

gelagert waren. Die Differdinger Trager waren 

in Entfernungen von 2,25 bis 2,50 m mit, Quer- 

verbindungenausgesteift. Die Kranschieuenriiliten

Abbildung 40. Verschubbahn beim Bau der 

StraBenbriicko Modlin.

mittelst eiserner. Zwisclienplatten auf in der 

LUngsrichtung durclilaufenden Eichenbolzbalken 

34/36 cm, welche die groBen Raddriicke auf 

diein 40 cm Abstandliegenden getrankten Kiefern- 

scbwellen 20/20 entsprechend vertcilten, wobei 

fiir eine zentrische Lastverteilung Sorge ge- 

tragen wurde. Die Langs- und Quersclnvellen 

waren unter sich mit Scbrauben verbunden und 

ebenfalls durch Scbrauben an den Verschubbahn 

tragern befestigt.. Auf den eichenen Laugholzern 

waren die Kranscbienen aufgenagelt, die iiber 

die Pfeiler hinweggingen und auf dieseu durch 

einzementierle Scbrauben befestigt waren. AuBer 

den eisernen Pfahlunterstiitzuagen waren vor 

den Landpfeilern je acht Holzpfahle gerammt zur 

Aufnahme einer eisernen Pendelstiitze, die zur 

Verringerung der Stutzweite der Verschubbabn- 

trager diente. An dieser Stelle konnten Holz

pfahle verwendet werden, weil sie nicht unmittel

bar dem Eisgangc ausgesetzt waren. Fiir die 

Verschubbahntrager vor den Strompfeilern waren 

Zuerst ebenfalls Pendelstiitzen vorgesehen, die 

auf dem Pfeilerkopf gelagert werden sollten. Da 

sich jedoch bei der Untersuehung der Pfeilerfunda- 

mente herausstellte, daB dieso wesentlich kleiner

ausgefiihrt waren, ais aus denaufgefundenen alten 

Zeichnungen heryorging, muBte von einer Be- 

lastung der Pfeilerspitzen abgesehen werden und 

eine neue Unterstiitzung auf gerammtenHolzpfah- 

len erstellt werden. Es wurdeu beiderseits der 

Pfeilerspitzen je acht Holzpfahle gerammt und 

durch Langs- und Querzangen verbundeu; auf 

diesen lagerte wieder ein Verteilungsaufbau zur 

Unterstiitzung des aus zwei Differdinger Tragern 

gebildeten Unterzuges, der die Last von 360 t 

aufnahm. In der Verlangerung der Pfeiler, strom- 

aufwarts, waren die Biilinen fiir die Winden 

aufgestellt; je zwei Trager 60 B mit wage- 

rechter Verspannung waren auf der einen Seite 

auf dem hochbetonierten Pfoiler und auf der 

anderen Seite auf einem geraminten Holzblock

ausdenKrieg>jahrcnl9l4bisJ91S. S tah l und E is e n .''5 4 3

Abbildung 47.

Yersohieben der StraBenbriicke Modlin:

gelagert. Auf den Tragern waren die Kabel- 

winden befestigt, die mittels dreischeibiger Fla- 

scbenziige, mit den Verschubwagen yerbumlen 

waren. Auf den Windenbiihnen der Strompfeiler 

standen je zwei Handwinden und je eine auf den 

Biihnen derLandpfeiler. Die Windenbiihuen waren 

gegen die Pfeiler abgestiitzt und mit den Lauf- 

scliienen verbunden. Jeder Ueberliau muBte auf 

vier Verscbubwagen abgesetzt werden, es waren 

demnach 12 Wagen erforderlich. Sie bestanden 

aus einem Rahmen mit vier Laufradern (vgl. 

Abb. 47). Diese Rader wurdeu vor ihrer Ver- 

sendung an die Baustelle in Werk Gusta\'sburg 

mit der eineinhalbfachen Last gepriift. Die Rad- 

gestelle waren so gebaut, daB durch die Auf- 

lagerung die Beiastung gleichmaBig auf die vier 

Laufrader verteilt wurde; es wurden hierzu die 

fur die Briicke bestimmten festen und beweg- 

lichen Auflager verwendet. Bei dem Bau der 

Wagen muBte weiter darauf Riicksicht genommen 

werden, daB sie erst nach Fertigstellung der 

Ueberbauten mit den Lagern untergeschoben wer

den konnten und' sich spater beim Absetzen der 

Briicke auf den Pfeilern leicht wieder entfernen 

lieBen.
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Am 6. September 1915 lief der erste Ge- 

ratezug in Gustavsburg aus, er traf am 9. Sep- 

tember an der zerstorten Wkra-Briicke bei Poin- 

jechuweck ein, aber erst am 12. September 

konnte er ais erster Zug iiber die daneben er- 

richtete Behelfsbriicke nach Nowo-Georgiewsk 

weitergefuhrt werden. Die ersten Wagensen- 

dungen wurden auf dem am Bahnliof Modlin nach 

der Briicke fuhrenden Hauptgleise abgeladen; am 

19. September wurde jedoch in dieses Gleis eine 

Weiche eingebaut und ein Abstellgleis zur Bau- 

stelle von etwa 300 in Lilnge gelegt. Ueber dem 

Gleise wurde ein Abladebock von 13,8in,Spur- 

weite aufgestellt. Ein besonderes Zufuhrgleis 

wurde bis zum Narew gelegt und hochwasser- 

frei auf eine Lange von 106 m auf eingerammten 

Holzpfahlen weitergefiihrt. Das Gleis fiilirte unter 

ein Aufzugsgeriist, auf dem ein fahrbarer elek- 

trisch betriebener Rahmenkran von 7,2.0 m Spur 

lief. Trotz des zeitraubenden Zuwasserbringens

der Rammpontons konnte am 22. September 1915 

mit dem Schlagen der Pfahle fiir die Riistung 

der rechten Oeffnung begonnen werden. Die 

Riistung bestand aus vier Doppelbocken und zwei 

einfachen Bocken in jeder Oeffnung. Die Bocke 

standen in der Stromrichtung, also schriig zur 

Briickenachse; sie waren auf den 4 bis 5 m tief 

eingerammten Holzpfahlen aufgesetzt und kamen 

fertig abgebunden aus dem Werk, um an der 

Baustelle Zeit und Arbeitskrafte zu sparen. Auf 

den Bocken lagen in der Langsrichtung I-Trager 

mit dariiber angeordneten Belagholzern und Boh- 

len. Ein zweiter Rahmenkran von 7,20 m Spur, 

der auf der Riistung lief, diente fiir die Errich- 

tung des Ueberbaues. Die Rammarbeiten fiir die 

Riistung waren am 10. Oktober 1915 beendet. 

Insgesamt waren 252 Holzpfahłe gerammt wor

den, wofiir drei Dampframmen von 1250, 1000 

und 250 kg Bargewicht im Gebrauch. waren. 

Yon der Einstellung der vorgesehenen Eisbreclier 

zur Sicherung der Riistung wurde vorerst Ab- 

stand genommen, Ramme und Pfahle dafiir wurden 

jedoch in Bereitschaft gehalten. Das Aufstellen 

der Ueberbauten, das am 12. Oktober bei der 

rechten Oeffnung begonnen wurde, erfolgte in 

der iiblichen Weise. Die Untergurtungen wurden

zuerst gelegt und an den Knotenpunkten durch 

je zwei Schrauben unterstiitzt, dann wurden die 

untere wagerechte Verspannung und hierauf die 

Quer- und Langstrager eingebaut. Nach Aus- 

richten der Fabrbahn erfolgte das Einsetzen der 

Pfosten und Streben und dann der Einbau der 

Obergurte mit oberem Yerband (Ygl. Abb. 48). 

Nachdem der Ueberbau in die richtige Hohe ge- 

setzt und seitlich genau ausgerichtet war, wurde 

sofort mit den Nietarbeiten begonnen. Diese 

wurden mit 6 bis 8 Gruppen in Angriff genom- 

men bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 

13 Stunden. In der Zeit Yom ,4. bis 2 1. Oktober

1915 wurde von frilh 6 Uhr bis naclits 12 Uhr 

mit e in e r  Schicht gearbeitet, vom 22. Oktober 

bis 13. November durchlaufend Tag und Nacht 

mit zwei Sehiehten, vom 14. bis 25.November von

6 Uhr bis abends 11 Uhr bzw. 12 Uhr mit e iner 

Schicht und ab 20. November in normaler A r 

beitszeit.

Nachdem die Betonpfeiler in einer 

Abbindezeit Yon 28 Tagen geniigend 

erhartet waren, konnten am 29. No- 

vember die drei Ueberbauten iiber die 

Pfeiler gefahren werden. Infolge der 

schragen Endrahmen muBten die drei 

Ueberbauten zusammen verschoben wer

den. Diese Arbeit ging in der kurzeń 

Zeit von 21/i Stunden glatt und ohne 

Aufenthalt bei 8° Kalte yonstatten. 

Auf den Pfeilern wurde jeder Ueberbau 

unter seinen vier Auflagerpunkten dann 

mit je einer Druckwasserpresse etwas 

hochgehoben, um die Verschubwagen 

zu entfernen und die Auflagerstiihle darunter 

zu setzen. Wahrend des Ablassens der Briicke 

auf die Auflager wurden die Schlepptrager 

an den beiden Endwiderlagern eingesetzt, die 

getrankten Kiefernsckwellen verlegt und der 

Bohlenbelag aufgebracht. Bereits am 11. De

zember 1915 waren auf der Briicke sftmtlićhe 

Schwellen verlegt und befestigt, so daB mit dem 

Verlegen der Schienen und der Herstellung der 

Anschliisse an die Hauptgleise durch eine Eisen- 

bahnbaukompagnie am lg . Dezember begonnen 

werden konnte.

Drei Tage vor dem Einfahren der Briicken 

hatte sich das Eis auf dem Narew vor den 

Riistungen gestaut. Am 30. November trat warmere 

W itterung ein bei anhaltendem Regen, so daB 

ein EisstoB, dem die Geriiste nicht hatten stand- 

halten kiinnen, zu befurchten war; es wurde 

deshalb sofort der Abbruch der Briickenriistungen 

beschlosseu. Am 9. Dezember 1915 waren die 

Geriiste bis auf die Pfahle, die Windenbiihnen 

und die Yersckubwagen entfernt, die Aufstell- 

und Aufzugskrane abgetragen, auch die drei 

Ueberbauten und die beiden Schlepptrager auf 

die Lager bereits abgelassen und letztere unter- 

gossen. Infolge des eintretenden Hochwassers

Abbildung 48. Aufstellen dor StraBenbrucko Modlin.



22. A p r il 1920. ArbeitendeutscherEisenbau-WcrlceausdenKriegsjahren1914bis 1918. S tah l und E ison. 545

und bei dem immer noch stehenden Eise konnte 

das Herausziehen der Pfahle zunachst nicht vor- 

genommen werden. Der zu erwartende EisstoB 

trat am 12. Dezember 1915 ein, ohne jedoch 

irgeudwelchen nennenswerten Schaden anzurich- 

ten; die sofortige Entfernung der G-eriiste hatte 

sieh demnach ais auBerordentlich niitzlich er- 

wiesen. Am 16. Dezember 1915 konnte die 

Briicke der vorgeschriebenenBelastungsprobe durch 

Auffahren von drei schweren Giiterzuglokomoti- 

ven mit angehangten beladenenGiiterwagen unter- 

zogen werden. Die Durchbiegung, die unabhilngig 

von einander mittelstzweiFernrohrwagen und durch 

unmittelbhre Ablesung festgestellt wurde, betrug 

in der Mitte der drei Ueberbauten 29 m m ; 25 mm 

gingen nach Entfernung der Belastung zuriick, 

so daB die bleibende Durchbiegung 4 mm war. 

Im AnschluB an die Belastungsprobe wurde die 

Briicke dem Yerkehr am gleichen Tage iiber

geben. Durch die Arbeiten zur Wiederherstel- 

lung der obenliegenden Strafienfahrbahn, die jetzt 

begonnen wurden, durfte der Eisenbahnbetrieb 

auf der Eisenbahnbriicke in keiner Weise gestort 

oder unterbrochen werden. AuBer der StraBen

fahrbahn auf den drei Ueberbauten muBten auf 

der linken Seite der Briicke, in der Rampę drei 

Oeffnungen und drei eiserne Pfoiler ganz er- 

neuert werden, wahrend in den iibrigen Oeff

nungen nur der Bohlenbelag erneuert zu werden 

"brauchte. Die Aufstellung von zwei Rampen- 

offnungen erfolgte mittelst Standerbaumen; die 

Eisenteile wurden in Zugpausen zur Yerwen- 

dungsstelle gefahren und teilweise vom Eisen

bahnwagen aus hochgezogen. Fiir den Aufbau 

der StraBenbriicke und der beiden Oeffnungen 

iiber den Schleppstrangen wurden zwei Ausleger- 

krane verwendet, von denen einer auf dem stehen- 

gebliebenen Teile der Rampę am rechten Ufer 

aufgestellt war und zum Hochzieheń der yom 

Lagerplatz angefahrenen Bauteile diente. Der 

zweite Kran stand auf einem fahrbaren Unter- 

gestell und streckte feldweise die einzubauenden 

Teile vor, wobei ihm das Eisen auf Wagen, die 

unter dem Untergestell durchliefen, zugefiihrt 

wurde. Am 25. Januar 191G war die StraBen- 

briicke yerkehrsfahig fertiggestellt, sie wurde 

am 27. Januar dem Verkehr iibergeben, vorerst 

aber nur fiir Militarpersonen und Fuhrwerke.

Am 5. Januar 1916 war ein zweiter Eis- 

atoB erfolgt, yerbunden mit Hochwasser, das 

groBe Holzkahne und FloBe mitbrachte. Ein 

etwa 60 m langer Kaim hatte sieh quer vor die 

Oeffnung gelegt, ein zweiter quer vor die Yer- 

sehubbahnpfahle des rechten Strompfeilers. Diese 

Kahne muBten sofort beseitigt werden, da sie 

■ein gefahrliches Hindernis fiir das Treibeis und 

anschwimmende Gegenstande waren und St.au- 

ungen fiir die Pfeiler der Eisenbahnbriicken ge- 

falirlich werden konnten. Die Arbeiten fur das 

Abtragen dor Yerschubbahnen wurden sofort nach

Abgang des Eises in Angriff genommen, muBten 

jedoch unterbrochen werden, da der wiederholte 

Eisgang und das Hochwasser keine Abfuhr der 

Bauteile zulieB.

Die ganzliche Entfernung der Yerschubbahnen 

wurde, deshalb auf eine giinstigere Jahreszeit 

yerschoben. Das Herausziehen der Pfahle er

folgte anfangs Februar 1916, nachdem das Hoch

wasser soweit zuriickgegangon war, daB die 

Pfahle aus dem Wasser herausragten. Die Ge- 

riistpfahle waren durch die scheuernde W irkung 

des Treibeises teilweise - bis zur Halfte ihrer 

Starkę geschwacht. Die yollstandige Raumung 

des FluBbettes, die sowohl fiir die Sicherheit 

der unterhalb gelegenen hijlzernen Narew- und 

Weichselbriicken ais auch fiir die Schiffalirt not- 

wendig war, konnte restlos erst *im Friihjahr

1916 durchgefiihrt werden.

Die Anzahl der am Bau beschaftigten 

Arbeiter einschliefilich der ortlichen Bauleitung 

betrug bei Dyckerhoff & Widinann durch

schnittlich 40 Deutsche und im Monat Oktober 

bis zu 1200 polnische Arbeiter aus Warschau 

und Umgebung; bei den Eisenbauarbeiten waren 

32 Deutsche und bis zu 570 Polen beschaftigt. 

Die Leistungsfahigkeit der an Ort und Stelle 

angeworbenen Arbeiter stand hinter der der 

deutschen Arbeiter weit zuriick. Es wurde wider- 

holt yersucht, Nietmannschaften von den Fabriken 

Warschaus und Umgegend zu yerwenden, doeh 

ohne jeden nennenswerten Erfolg, denn unter 50 

angeblichen Nietern waren keine drei brauch- 

baren yorhanden. Mit Zimmerleuten konnten da

gegen bessere Erfahrungen gemacht werden. Der 

Wechsel unter der gesamtfen einheimischen Ar- 

beiterschaft war sehr stark; recht stiirend fiir 

den Arbeitsfortgang machte sieh auch das Aus- 

bleiben der Juden von der Arbeitsstelle an den 

Sonnabenden geltend, wahrend die Polen kaum 

zu bewegen waren, an Sonntagen zu arbeiten. 

Die Unterbringung und Verpflegung. der Leute 

bereitete besonders in den ersten Wochen des 

Baues betraehtliche Schwierigkeiten; in der ersten 

Zeit waren die deutschen Leute in mitgesandten 

Holzbuden untergebracht, spater fanden sie wohn- 

liche Unterkunft in einem groBeren beweglięhcn 

Wohnhause. Es wurden ferner neu errichtet: 

gedeckte Speisehallen fiir die Arbeiter, die er- 

forderliehen Kuchen, Lager, Zimmerer- und 

Schmiedewerkstatten. Diese Arbeiten durftenaber 

die eigentlichen sofort mit aller Kraft und groBer 

Arbeiterzahl in Angriff genommenen Bauarbeiten 

nicht behindern, und man muBte sieh infolge- 

dessen wochenlang mit yorlaufigen Einrichtungen 

behelfen. An Baumaschinen Waren im ganzen 

im Gebrauch a) bei Dyckerhoff & Widmann: 

fiinf Dampfkrane, zwei Lokomotiyen mit 4‘/s km 

langem Gleis und dem notig^n Wagenpark, sie- 

ben Taucherausriistungen mit drei Unterwasser- 

schneideinrichtungen, zweiBetonmaschinen, sechs



546 S tah l u n d  E isen. Iłauchgaikontrdlc b"i gemtichter Fetieruntj. 40. Ja h rg . N r. 16.

Handranimcn uml 40 autogene Schneidapparate; 

1>) bei Gustavsburg: zwei Lokomobilen, zwei

Dynamos, drei Dainpframmen, drei Konipressoren 

mit Luftkcssel, 16 Wasserdruckpressen von je 

250 t, inelirere Aufstellwagen, Aufziehbocke und 

18 Bauwinden. Ferner eine grUBere Anzalil von 

Preflluftwerkzeugen und elektrischen Baumaschi- 

nen, zwei autogene Schneidapparate, vier Pon-

lons und vier Lokomotiyhebebocke. Aufgestollt 

wurden 2003 t Eisenbauteile, wobei 59600 Nie- 

ten an der Baustelle zu schlagen waren. Zu 

Schwellen und Bohlenbelag der Briicke wurden 

680 cbm Holz yerarbeitet. Fur die Riistungen 

wurden benotigt 520 t Eisen fiir die Verschub- 

bahnen und iiber 1000 cbm Rustholz einschlieB

lich Pfahle. (Fortsetzung folgt.)

Rauchgaskontrolle bei gemischter Feuerung.

Von Wa. Ostw ald in GroBbotlien i. Sa.

l | i e  Rauchgaskontrolle soli zweierlei ergeben: 

1. den Luft- bzw. SauerstoffuberschuB 

iiber den in ‘den Rauchgasen enthaltenen Kohlen

stoff, Wasserstoff usw. hinaus, also das Mischungs- 

verhaltnis, und nicht etwa die Menge „freien" Sauer

stoffes, welche auch bei richtigem Mischungsverhalt- 

nis wegen mangelhafter Verbrennung groB sein kann;

2. die VerbrennungsgUtc*), welche weit- 

gehend unabhangig vom Mischungsverhaltnis ist und 

yon Einrichtung und Temperatur des Verbrennungs- 

raumes u. a. abhangt. Ein MaB fiir sie ist auf Grund 

der Erfahrung, daB Wasserstoff meist yollstandig 

ycrbrennt, Kohlenoxyd aber sehr leicht auftritt, das 

Verhaltnis der entstandenen Kolilenoxydmenge zum 

gesamten Kohlenstoff im 1 Rauchgas.

Bei beliebigen Feuerungen kann man mit der 

Bestimmung von freiem Sauerstoff und Kohlensaure 

im Rauchgas auskommen, um diese beiden GroBen 

zu berechnen oder aus graphischen Tafeln zu ent- 

nehmen, sobald man nur die chemische Zusammen

setzung des Brennstoffcs kennt. Sobald man aber die 

Zusammensetzung des Brennstoffes nicht kennt, muB 

man auch die Kohlenoxydbestimmung ausfiihren.

In dieser Zwangslage ist man bei den gemischten 

Feuerungen auch dann, wenn man dic Zusammen

setzung der einzelnen Brennstoffe (Gichtgas, Teerol, 

Kohle usw.) kennt, deshalb, weil man in der Regel 

das Verh;iltnis nicht kennt, in dem die beiden oder 

mehrere Brennstoffe zueinander verbrennen. Man 

erhalt dann eine Abgasanalyse der folgenden Form: 

a o/o COs c o/o O 2
b o/o CO d o/o N3 (ais Differenz).

Hieraus kann man die Menge des im Rauchgas ent

haltenen (gasformig gedachten) Kohlenstoffs zu 

(a + b), ^ e  des gesamten Sauerstoffs zu 

(a + b/2 + c) berechnen, wahrend der Sauersto ff

uberschuB, d. h. diejenige Menge Sauerstoff, 

welche iiber die zur Verbrennung alles im Rauchgase 

vorhandencn Kohlenstoffs hinaus yorhanden ist, 

(c — b/2) betragt. Bei Luftmangcl wird dieser 

letztere Ausdruek negativ.

Hieraus berechnen sich die gesuchten beiden 

GroBen zu:

1. prozentischer LuftuberschuB  =  1 0 0 ™

*) Y g l. F eue rungs ie chn ik  1919, 1. J a n . ,  S. 5 3 .7 .

2. Prozente ha lb  verbrannten Kohlenstoffs

=  100  -
a- f b

Um die praktisehe Anwendung dieser Ergebnisse 

zu zeigen, seien yierBeispiele fiir eine Kombinations- 

feuerung nach dem Schema Abb. 1 durchgerechnet. Es 

mogę sich bei vier verschiedenen Betriebszustanden 

die Rauchgasanalyse ergeben haben zu:

Anulysen Nr. I n  m IV %
a = 15 12 5 18 CO.,
b = 3 10 0 3 CO"

• 0 2 4 12 3 0 2
! = 80 74 83 76 N,

Ueber die beiden oder mehr Brennstoffe und das 

Verhaltnis der von beiden verbrannten Mengen 

braucht nichts bekannt zu sein.

Es ist nun:

SauerstoffuberschuB 1
=  c —  b 2 . . . .  0,5

Gesamtkohlenstoff
=  a + b . . . . .  18

mithin

Prozentischer Sauer
stoffuberschuB 

c —  b 2

n ‘

- 1,0

22

m
12,0

IV

1 .5%  

21 %

=  100-
a +  b 

Prozente halbverbrann 
ten Kohlenstoffs 

b

. +  2,8 —  4,6 + 240 + 7,1 %

=  100
a +  b

16,7 46,0 0,0

Hiernaeh ergibt sich folgende Beurteilung der 

vier Betricbszustande:

I. Da trotz eines (allerdings geringen) Luftiiber- 

schusses nicht weniger ais 16,7 %  des Kohlenstoffs 

nur halb yerbrennen, sind ohne wescntliche Ver- 

anderungdesMischungsverhaltnisses(derLuftschieber- 

stellungen) durch Verbesserung der Brenner usw.

‘ ' • / .  : i '
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Mittel und Wege zu suchen, Brennstoff und Luft 

innige*r miteinander zu vermischen, um vollkom- 

menere Rcaktion zu erzielen.

II. Der kleine Luftmangel ist vorsichtig •dureh 

Zusatzluft zu beseitigen. Der groBe Betrag (46 %) 

nur halb verbrennenden Kohlenstoffes beweist, daB 

auBerdem iihnliche Fehler vorliegen wie bei I.

I i i .  Vollstandige Verbrennung bei gewaltigem 

LuftiiberschuB (von 240 %), der durch Zugvor- 

minderung oder Gasgeben, bzw. groBere pchutthohó 

zu beseitigen ist, worauf eine neue Analyse crforder- 

lich sein wird.

IV. Riehtiger LuftiiberschuB mit nahezu voll- 

kommencr Vcrbrennung.

Die Rechnungsart gilt fiir ganz beliebige Feue- 

rungen und Brennstoffe, also natiirlich auch fur 

gewohnliche Feuerungen mit einem einzigen Brenn

stoff, sobald man die CO-Bestimmung mit ausfiihrt. 

Bei Mischfeuerungen wird man sich zur Korrcktur 

des Luftiiberschusses in der Rcgel vortcilhaft der 

direkten Luftoffnungcn (nach Art von L, in Abb. 1) 

bediencn, da der Erfolg von Veranderungen der- 

indirekten Luftoffnungcn (nach Art von L,) nicht 

ohne weiteres vorauszusehen ist.

Umschau.

Hoohofenbetrieb m it Gasfeuerung.1)

Der Entwicklungsgang dor Roheisenerzeugung hat 
die Erkenntnis zur Reifo gebracht, daB erfoigreicher Be
trieb, welchcr auch den Erfordemisscn der Massenerzeu- 
gung nachkommen kann, ausschlieBlich bei Venvendung 
von festen Brennstoffen, hauptsachlich Koks oder Holz- 
kohle, moglich sci. Vor nicht zu langcr Zeit muBtcn zu- 
weilen alte Statten der Eiscnindustrie iliro fiilircndo Po- 
sition am Eisenmarkte nur deshalb oinbiiBen, wcil sie 
ihrer ortlichen Verhaltnisse wegen yejkokbarc Kohle nicht 
preiswurdig beziehen konnten und die llolzkohlc, auf deren 
Vcrivendung der Hochofenbctrieb gegrundet war, in 
folge Erschopfung der Waldungen nur mehr teucr oder 
nicht in genugenden Mengcn zu ycrschaffen war. Hior 
wurde das Bsstrcbcn, den Koks oder dio Holzkohle dureh 
minderwertige Brennstoffe zu orsetzen, dio Urheborin 
za'ier, jedoch stets miBlungencr Versuche. Dieses Pro
blem durfto jctzt, wo manche Hochofcnwcrke yon ihrer 
Kokskohlen-Basis abgesclinittcn wurden, wieder yielerorts 
indrn VordergrundgetretenSoin. Solchen Werken, fallssio 
zufallig iiber billige, nicht yorkokbaro Kohlen yerfugen, 
muB dio Moglichkeit, wenigstens einen Teil des schwer zu 
beschaffonden Kokses durch oigeno.Kohlc auch beim Hoch- 
ofenbetrieb ersetzen zu konnen, fur ihr Bcstehen yon aus- 
schlaggebender Wichtigkcit sein.

Die Vorgange im Innem der Hochofen sind nun fast 
bis in das klcinste Djto.il klargelegt; das Ergebnis der 
Untersuchungen, welche die Erforsehung der chemischen 
und thermischen Grundlagen der Roheiscncrzeugung im 
Augo hatten, laBt leicht dio Grunde erkennen, warum die 
Versuche, den Hochofen mittels Gasfeuerung in Betrieb 
zu halten, scheiterten, der allgcmeinen Auffassung nach 
schoitem muBtcn. Ledebur sagt diesbczuglich2): „Wollto 
man dic zur Durchfuhrung des Hochofenschmelzens not- 
wendige Warmo durch Yerbrennung yon Gasen gewinnen, 
so wurden dio Verbrcnnungscrzeugnisse aus Kohlen- 
dioxyd und Wasserdampf bcstehen, also aus Korpern, 
welche in der Schmelztemperatur des Roheisens oxydie- 
rende statt reduzierende Wirkungen ausuben wurden. Eino 
sehr starkę Verdunnung der Verbronnung-gase durch 
unyerbrannte Gase,-d. h. die Zuleitung eines groBen Gas. 
uberschusses wiłrdo notwendig sein, um die oxydierendo 
Wirkung aufzuheben.“

Durch die Zersetzung der Kohlenwasserstoffe im 
Gaserzeuger selbst, sowie durch die Anwendung der Er- 
folgo, welohe die Vervollkommnung der Windtrocknung 
aufweist, an das in den Hochofen einzublasende Generator- 
gas konnte das eine TJebel bedeutend abgesch wacht werden, 
indem Wasserdampf nur in ganz unbedeutenden Mengen 
zur Geltung kiime. Die Notwendigkeit, der oxydiercnden

') Wir geben die Arbeit wieder, ohre Stellung dazu 
zu nehmen. Die ScJirifleUung.

s) Ledebur: Handbuch der EiteuhuUenkunde,
6. Aufl., Abt. 2, S. 210.

Wirkung der Kohlensaure durch Verdunnung der Ver- 
brennungsgase entgegenzutreten, laBt sich auch aus der 
Zusammensetzung der Gichtgase aller Koks- und Holz- 
kohlenhochofcn nachweisen. Wenn wir z. B. die Angaben 
von W. Mathesius1), wo die Betriebsergebnisse ver- 
schiedener Hochofenwerke yerglichen werden, unter - 
suchen, finden wir, daB das Verhaltnis der Kohiensaure zu 
Kolilenoxyd sich um so gunstiger gcstaltet, je hoher die 
Temperatur im Schmelzraume sein inuB, um oino gewisse 
Roheiscnart herstellen zu konnen. Bei WciBeisenbetrieben 

CO
schwankt dio Verhaltniszahl ~~~ — m‘ zwisehen 0,268

bis 0,606, l>ei Spiegeleisendarstellung yon 0,217 bis 0,403. 
Bringt man die in dctjt Erzen und Zuschliigen yorliegendo 
Kohlensaure, C02ez, aus der im Gichtgas enthaltencn Gc- 
samtkohlensaurenmengo in Abzug, bo tritt dio Tatsache 
noch scharfer yors Auge, daB eine Verdunnung der Kohlen- 
siiure in den Verbrennungsgasen dureh Kohlenoxyd cigent- 
lich dio Folgo dor Entstehungsbedingungen des zu cr- 
zeugenden Roheisens ist. Die sich so ergebenden Ver-

haltniszahlen betragen bei- WeiBeisenbetrie-
GO

ben etwa 0,4, bei Spiegcloisen etwa 0,1 bis 0,2. Letz- 
teren ' Verhiiltniszahlen entśprechendo Kohlendioxyd- 
menge regelt sich selbsttatig, den Gleichgewichtsgesctzen 
zw sehen C02 und CO folgend, jo nachdern die Betriebs- 
bedingungen einen kalteren Gang des Hochofens zulassen, 
oder die Roheiscnart, welche zu erzeugen ist, eine hohe 
Temperatur im Schmelzraume fordert. Praktisch zeigt 
sich die Notwendigkcit der Yerdunnung der Kolilen- 
sauro durch einen verhiiltnismaBig groBeren CO-Gehalt, 
z. B. beim Uebergango von WeiBeisendarstellung zur Er
zeugung von Graueisen in der Erhohung der Koksgiclit. 
Allerdings liiBt sich diese Feststellung nicht auf die Ver- 
haltnisso eines mit Gas betriebenen Hochofens ubertragen:
1. weil das Enderzeugnis der zur Erzeugung der notigon 
Warmemenge yerbrennenden Gase bei einem Hochofen 
mit Gasfeuerung Kohlensaure sein muBte, wchingegen 
Koks bei den Temperaturen, die im Schmelzraume eines 
Kukshochofens herrsehen, fast rein zu CO yerbrennt,
2. weil dic Gase yon Haus aus schon Kohlensaure ais 
Ballastin den HocBofen fuhrten.

Das einzige Mittel, dio schadlichc Wirkung des 
Kohlcndioxydes aufzuheben, wSrc das, daB man es zer- 
storto; die thermischen Bedingungen der Dissoziation, 
oder dor Reduktion der Kohlcn^ilure durch Kohle, muBten 
in der Zonc, wo das Gas i n den Hochofeneingeblasen wurde, 
yorhanden sein; auch fester, gluliender Kohlenstoff ist da, 
allerdings nur in fur die Kohlung des reduzierten Eisens 
genugenden Mengen. Alle Vorschlage, welche bisweilen 
bcz.tiglirh Hochofenbctrieb mit Gasfeuerung aufgetaucht 
sind, haben den yorerwiilinten Umstand. daB die Reduktion 
der Kohlensaure eben diese Kohlenstoff menge yerzehrt,

■) St.. u. E . 1913, I I .  Sept., Tafel 28.
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welche knapp nur zur Kohlung des Roheisens bemessen ist, 
auCer acht gelassen. Daraus folgt aber, daB rei ner Gas- 
botrie b,' im strengen Sinne des Wortes, undurchfuhrbar 
ist: auBer der Kohlenstoffmengc, welche zur Kohlung des 
Roheisens bestimmt ist, muB ein UeberscliuB an fester 
Kohle gegiehtet werden, welcher bei der Reduktion der 
Kohlensaure zur Geltung kanie und hier auoh yerbrauelit 
wird. Im folgenden habe ich mir auch nur die Aufgabe 
gestellt, die Bedingungcn oines gemischten Betriobes 
zu untersuchen, wo bzw. in welchem MaBe ein Teil der 
zum Hochofenbetrieb notwendigen Koks- oder Holz- 
kohlenmengo durch gasformigen Brennstoff (Generator
gas) ersetzt werden konnte.

Noch ein anderer Umstand auBer den yorerwahnten 
schlieflt dic Moglichkeit eines roinen Gasbetriebes aus, d. i. 
daB dem Koks im Hoehofen auBer den Aufgaben der 
Warmeerzeugung und chemisehen Einwirkung, sei es 
direkte oder indirekte Reduktion des Eisens und seiner 
Begleitelemente, eine nicht zu unterschatzende Rolle zu- 
fiillt, welche das Vorhandensein des Kohlenstoffes im 
festen Aggregatzustande bedingt; ich moine hier die Nofc- 
wendigkeit, die in den Hoehofen gegichteten und gegen 
den Boden sinkenden Erz- und Kalkmassen zu lockem, das 
Zusammenbacken der Erz- und Kalkklumpen soweit zu 
verhindern, daB die Gasbewegung ohne Stockung aufrecht 
erhalten werden konne. DaB die Verhuttung der leicht 
reduzierbaren Mesabierze trotz ihrer gunstigen Zusammen
setzung einen verhaltnismaBig groBen Koksyerbraueh auf- 
weist, liangt mit ihrer Eigenschaft zusammen, durch Koh- 
Icnśtoffaufnahme ańzusehwellen;-um dann in den unteren 
Zonen dem Zusammenbacken dieser Klumpen entgegen- 
zuwirken, ist es notwendig, einen UeberscliuB an Koks 
zu gicliten: durch die sich zwischen die Klumpen ein- 
keilenden, immerhin gasdurchliissigen, festen Koksstucko 
wird das Hiingen der Gichten verhindert, oder zumindest 
konnen dadurch die Gefahren des Hangens abgeschwaeht 
werden. Es sind aber Erzgattungen, welche keine so groBe 
Neigung zum Anschwellen zeigen; bei der Verhuttung 
solcher Erze ist eine Herabsetzung der zu gichtenden 
Koksmenge schon zulassig, falls zur Aufrechterhaltung 
der thermischen und chemisehen Reaktionen ein Ersatz 
yon Brenn- und Reduktionsmaterial in Gasform dem Hoch- 
ofen zugefiihrt wird. Auch die ausgedehnte Anwendung 
der Brikettierung muBte die Verringerung der Koksgicht 
ermoglichen und somit die Gasfcuerung im Hochofen- 
betriebe zur' Geltung kommen lassen.

Nun darf auch nicht"auBer acht gelassen werden, ob 
die Bedingungen der zum erfolgreicheń Betrieb unbedingt 
erforderlichen Erreiehung der hohen Gestelltemperatur 
beim gemischten Betrieb yorhandensindi Ledebur sagt be- 
ziiglich der Anwendung von Gasfcuerung beim Hochofen
betrieb an yorzitierter Stelle: „Mit der Menge derunyer- 
branntblcibcnden Gase, welche ebenfalls auf dieTcmpera- 
tur des Schmelzraumes erhitzt werden und spater die Reduk- 
tionbewirkenmussen, wachst aber die Sehwierigkeit, jeno 
Temperatur heryorzubringen.' Auch dureh starkę Vor- 
warmung der Gase und des Geblasewindes wurde es nicht 
moglich sein. dioses Hindernis zu beseitigen." Diese Fest- 
stellung ist bei Anwendung yon Generatorgas ublicher 
Zusammensetzung ohne Zweifelstiehhaltig. DleNiclit- 
beaclitung dieser Forderung hat alle Versuche, welche im 
engereń Hochofenbetrieb die Gasfcuerung anwenden 
wollten, zum Scheitern gebracht. Der Vorschlag, welcher 
hochwertige, CO-reiche, nur geringe Mengen yon Stićk- 
stof f enthaltende Gase zu diesen Zwecken angewandt haben 
wollte, muBte wegen der hohen Gestehungskosten der zu 
yerwendenden Lindeluft yon der yerwirklichung absehen, 
bis die Technik dic Erzeugung der stickstoffarmen Luft 
wirtscliaftlich wettbcwertefiŁhig macht oder aus irgend- 
finem Grunde Eiscnerzgebiete in die Zwangslage kommen 
Kokszu fruher ungeahnt hoben Preisen bezahlen zu mussen. 
Leider drangt yielerorts die zweite Altemative zur naheren 
Untersuehung der Yerhaltnisse, wie sieli der Hochofen
betrieb mit herabgesctzter Koksgicht und Verwendung yon 
Gasfeuerung gestalten wiirde. Beziiglich der Erzeugungs-

kosten und Yerwendungsmoglichkeiten der Linde’uft in 
friiheren Jahren móchte ich hier auf dio Abhandlungen 
yon F. Łurmann1) und W. Sohmidhammer2) sowio auf 
die von 'Dt.-Jjlig F. Liirmann yeroffentlichte Notiz1), end- 
lich auf das Referat uber Bourco u ds ProzeB*) hinweisen.

Ich werde nun yorsuchen, ein Bild vom Hochofen- 
betriebe zu yergegenwiirtigen unter der Annahme, daB 
das zur Aufrechterhaltung des Betriebes notige Heiz- und 
Reduktionsmaterial zum Teil in Gasform in den Hoch- 
ofen eingeblasen wird. Ais Beispiel fur die Mollerzu- 
sammensetzung nehme ich die Angaben, welche Bender 
in seinem Werko „Der praktischo Hochofenbetrieb" 
auffiilirt. Hiernach ware der Erzyerbrauch zur Erzeugung 
yon 1000 kg Roheisen 2125 kg. Der Molier enthalt 921 kg 
Fe, uberwiegend in Form yon Fej03. Die Erze und der 
Zuschlagskalkstein enthalten - 330 kg C02 und 290 kg 
Wasser. Im Beispielo Benders ist der Koksyerbraueh fur 
1000 kg Roheisen in 1140 kg angegeben. In die folgenden 
Berechnungen werde ich statt dessen 850 kg Koks — 
welche normal gegiehtet wurden — sowie die Gase yon 
600 kg Braunkohle einstellen; diese Gase, in Generatoren 
erzeugt und auf 900 0 erhitzt, wurden dureh Formen in 
den Hoehofen gepreBt werden. Die Zusammensetzung 
der Gase (etwa 1550 cbm fiir 1000 kg erzeugtes Roheisen) 
soi gleich der, dessen Entstehungsbedingungen Liirmann 
in seiner. Abhandlung „Die thermischen Vorgange im 
Gaserzeuger“ Absatz V yortragt. Es soi angenommen, daB 
den Generatoreneinean SauerstoffreichereLuft,alsoLinde- 
'luft, und Hochofengas zugefiihrt wird; das so entstandene 
Generatorgas enthalt: 4,28 Raumprozent H50, 0,17 % 
C02, 6,33 %  CH„ 45,81 % CO, 11,33 %  H,, 32 OS % 
N„. Die Menge der Gase wurde rund 50kg H„0, 5 kg CO., 
69',5 kg CH,, 831 kg CO, 14,5kg I I  und 585 kg N sein. '

Die Kohlensaure und das Mctlian wurden schon im 
Schmelzraume^zersetzt werden. Ich nehme an, daB der 
Kohlenstoff des Methans zu Kohlendioxyd yerbrannt wird,
— was zwar bei den im unteren Teile des Hochofen-s lierr- 
scheńden Temperaturen nicht wahrscheinlich ist —, doch 
tue ich dies aus dem Grunde, die storęnde Wirkung der 
Kohlensaurezersetzung in der Warmebilanz moglichst 
seharf heryorhebon zu konnen, indem ich weiter annehme, 
daB die aus Methankohlenstoff entstandene Kohlensaure 
zu Kohlerioxyd reduziert wird. Die Verbrennungserzeug- 
nisso yon 69,5 kg Methan waren 191 kg C02 und 156,5 kg 
Wasserdampf. Dio Gesamtkohlensiiuremenge, welche im 
unteren Teile des Hochofens nach Formel C02 + C =  2 CO 
zersetzt werden muBte, ware demnach 191 -{- 55) =  196 kg 
COj. Die Reduktion dieser Kohlensaure erfordert 53,5 kg C. 
Vom Koks sind 50 kg zur Kohlung des Eisens ńotig, 
yon den rcstlichen 800 kg, entsprechend einem reinen 
Kohlenstoffgehalte yon 615,5 kg, yerbrennen 10 kg C zu 
Kohlensaure, 605,5 kgTC zu Kohlenoxyd. In letzterer 
Kohlenstoffmenge ist aber auoh der Kohlenstoffbedarf der 
Kohlendioxydreduktion mit einbegriffen, tatsiichlich kom
men bei der Warmeerzeugung nur 605,5 — 53,5 =  552 kg C, 
welche zu KohlenOxyd im Luftstrome yerbrennen, zur 
Geltung.

Die Reduktion des Eisens (921 kg Fe fur 1000 kg 
erzeugtes Roheisen) yerbrauelit 690 kg CO, welche in 
Form von C02 in die Gichtgase ubergehen. Bei Beruck- 
sichtigung dieses Bedarfes an Kohlenosyd sowie der oben 
geschilderten Vorgiinge laBt sich die Konzentration der 
Kohlensaure zu Kohlenoxyd*bestimmen: die Rechnung
_______ CO.__00->ez
ergibt, daB dio Verhaltniszahl, in diesem Falle--- 1-n ——

CO
=  m‘, gleich 0,42 ist. Diese Ziffer sowie der sich daraus 
ergebendo Umstand, daB die Reduktion des Eisens — der 
Forderung entsprechend, welche die Ackermannschc 
Formel Fe203 + 9 CO =  2 Fe -f 3 CO, + 6 CO darstelit

i) St. u. E. 1903, S. 520
! ) St. u. E. 1907, S. 559

St. u. E. 1913, S. 488.
*) St. u. E. 1908. S. 1680.
s) CO.,-Gehalt des Generatorgases.
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— in einem UeberschuB an [nicht aktiyem Kohien- 
osydgas yerlauft, bezeugen, daB o big*' Annahmen den 
thermfechen und chomischen Bedingungen der Roheisen- 
erzeugung nicht widersprechen.

In weiterer Folgc soli meine Aufgabe sein zu uuter- 
Suchon, ob zur Deokung der Warmoyeriuste, welcho durch 
Strahlung, Erwiirmung des Kiihlwassers usw. entstehen 
der Warmehaushalt des Hochofens einen UeberschuB auf- 
wicse; dieser UeberschuB soli nach Abzug der Wiirme- 
mengen, welche die Reduktion, die Zerlegung der Karbonate 
die Verdampfung des Wassergehaltes der Beschickung 
erfordern, aus der gesamten produzierten Warme rund 
I 000 000 WE pro 1000 kg crzeugtes Roheisen betragen.

Weiter darf in der Berechnung der Warmecrzeugung 
die Erfahrung nicht unberiicksichtigt gelassen werden, 
daB bei hoher Temperatur die Verbrennung des Wasser - 
stoffes nio vollkommen ist, da der entstandeno Wasser - 
dampf leicht wieder zersetzt wird. Ich Stelle von den
14.5 kg H der Generatorgasc uud bei der Zersetzung des 
Methans entstandenen 17,4kg, im ganzen 31,9 kg H2, nur
21.5 kg in Rechnung, welcher zu Wasserdampf yerbrennt, 
der Rest, 10,4 kg H, geht in die Gichtgase uber. An Hand 
dieser Angaben laBt sich die in den Hoehofen einzu- 
blasendo Windmenge bereclmen; sie betragt, angenommen, 
daB ais Geblasewind sauerstoffreiche (50 Raumprozent 
Sauerstofl), also Lindeluft yerwendet wird:

30

16
10- A  +552 + 21,5 • 8 + 69,5 • 2 =  2013 kg,

rund 1485 m3, 

das ist weniger ais dio Halfte des Wiadbedarfes beim reinen 
Koksbetrieb. Der herabgesetzte Wasserdampfgehalt des 
Windes und der Generatorgase soli 55 kg, die Temperatur 
des Windes 900 0 sein.

Mit Hilfe der angefiihrten Daten gestaltet sich die 
Wiirmebilanz des Hochofens wie folgt:

W armeoinnahme:

a) Das bei der Reduktion des Eisens 
yerbrauchte Kohlenoxyd erzeugt
690 X 2400 ......................................  1 656 000 WE

b) Vom Koks yerbrennen 10 kg C zu
C02, 10 X 8080 ...............................  80 800 „

c) 552 kg C zu CO, 552 x 2473 . . 1 300 000 „
d) Warmekapazitiit der l einschl. Wasser-

Gencratorgase ) dampf 2S0 000 ,,
o) Warmekapazitat der > einsohl. Wasser-

Geblaseluft /  dampf 419 400 „
f) 21,5 kg H zu Wasserdampf ver-

brennend erzeugen 21,5 X 28 557 . 613 950 „
g) Durch die Verbrennung des Methans

wird erzeugt 69,5 X 11 856 — 17,4 X 

28 557 .............................................

Warmeausgabe:
a) Zur Zerlegung der Karbonate erfor- 

derliche Warme 330 X 943 =  rund
b) Zur Verdampfung des Wassergehaltes 

der Beschickung 290 X 636 . . . .
c) Zur Reduktion von 921 kg Fe

921 x 1800 ................... ..................
d) Zur Reduktion der Begleitelemente

des Eisens 10 X 8,41 X 3462') . .
e) Zur Schmelzung von 1000 kg Roh

eisen .................................................
f) Zur Schmelzung von 800 kg Schlacke
g) Zur Zersetzung yon 196 kg Kohlen

saure 196 X 855’) ...........................
h) Zur Deckung der Warmeyer-

luste, durch S trah lung , Kuhl- 
wasser, abziehende Gase usw. 
yerursacht, b le ib e n ...................

An Hand der in der Warmebilanz sich ergebenden 
Ziffem der erzeugten Warmecinheiten und des Warme- 
inhaltes der sich im Schmelzraume des Hochofens bildcn- 
den Verbrcnnungs- und Reduktionsprodukte lassen sich 

' dio Grenztemperaturen in der Formcnebene bereohnen; 
sie betragen min. 1180°, mas. 1740°; iihnliche Rechnung 
,fur denselben Molier unter der Annahme durchgefuhrt, 
daB der Hoehofen mit ungekurzter Koksgicht (1140 kg 
Koks pro 1000 kg erzeugtes Roheisen) betrieben wird, 
ergibt ais Grenztemperaturen 1230° min. bzw. 1730 0 max.

Aus obigen Angaben laBt sich auch die Menge und 
wahrschoinliche Zusammensetzung der Gichtgase be- 
stimmen; die Rechnung ergibt fiir don Hoehofen mit Gas- 
fouerung 3406 m3 Gas, welches 21,5 Raumprozent C0„ 
39,5 %CO, 3,5 %  H* und 35,5 %  N, enth&lt. Die Gicht
gase des Hochofens mit yoiler Koksgicht (4550 m3 Gicht
gas) wurden 14 Raumprozent COj, 23,6% CO und 62,4 % N , 
cnthalten. Die Gichtgase des Hochofens mit Gasfeuerung, 
obzwar im (Juantum um rund 25 % weniger ais dio Menge 
der Gichtgase des Hochofens mit ungekurzter Koksgicht, 
yertreten einen um etwa 50 % hoheren Heizwert bzw. 
Warmemenge ais die des Vergleichshochofens.

Ich glaube, daB es mir gelungen ist, die Moglichkeit 
des Hochofenbotriebes mit Gasfeuerung zu beweisen; die 
.Schwierigkeiten in der praktischen Ausfiihrung dieser 
Betriebsart sind durch die Erfolge, welche die Wind- 
trooknung, Erzeugung von Lindeluft, der Gasgenerator- 
betrieb, der Bau yon Gebliiseanlagen, die Brikettierung 
der Erze aufweist, bedeutend herabgesetzt worden und 
durften in Anbctiacht dor VorteiIe, welche der geringere 
Verbrauch an Koks, ferner die zu erwartendo groBere 
Leistungsfahigkeit des Hochofens sowie dio bedeutend 
grdBere Energiomenge der gowonnenen hochwertigen 
Gichtgase bieten, den Ausbau des Roheisenbetriebos mit 
Gasfeuerung gestntteu. Theodor Wagner.

Die Behandlung selbstspannender Kolbenringe.

In einer Mitteilung unter obigem Titel in der ■ 
Zeitschrift deB Bayerischen Revis.- Vereinsl) wird aus- 
gefiihrt, daB das Aufbringen der Kolbenringe meistens

325 000 „

4T 3.T lf>0 WE

311 200 WE

184 450 „

1 657 800 „

291 150 „

355 000 „
450 000 „

167 000 „

*
1 319 550 „

4 735 150 WE

' )  . .H u t tc “  IV , S. 527

X V I  ł0

in onsachgemafier Weise yorgenommen wird, indem 
sie von Hand mit Schraubenzieher oder MeiBel gewalt- 
aam auseinandergebogen und aber den Kolbenkórper

2) Man findet haufig diese Warmemenge zu rund 
3100 WE beziffert angefuhrt, diese Zahl wird aus der 
Formel 8080 — 2 X 2473 =  3134 WE abgeleitet, aber 
unberiicksichtigt gelassen, daB sich obiger Energiebedarf 
der Kohlensaurezersetzung auf die bei der Verbrennung 

44
von 1 kg C entstandene—- kg Kohlensauremenge bozieht; 

daraus folgt, daB 1 kg CO, zur Reduktion nach Formel 

co , + C =  2 CO . . ^  X 3134 — rund 855 WE erfordert.

') 1919, 15. M flrz, 3 . 37/8.
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gestreift werden. DieBe* Yerfahren kann entweder 
den Bruch der Ringe herbeifiihren, oder diese werden 
infolge der hohen Beanspruchung unrnnd, so daB Bio 

sich im Betriebe ungleichmiifiig abnutzen. Den Uobel- 
stfinden sucht man ohne Erfolg durch die Spannzange 
(Abb. 1) und SpannYorrichtung mit Spindel (Abb. 2) zu 
begegnen. Die Gefahr des Bruches oder der Form- 
anderung ist bei Yerwendung dieser Yorrichtungen 
jedoch nur noch groBor, weil man mit ihnen in der 
Lago ist, weit mehr Kraft auszuiiben ais Ton Hand.

Der gefahrliche Querschnitt liegt gegeniiber der Sehnitt- 
fuge des Ringes bei einem Biegungsmoment von P X  D- 
Andere Yorrichtungen, u. a. die von Reinhardi, haben 
sich, da nur fiir einen bestimmten Ringdurchmesser 
verwendbar, oder weil sie zu schwerfiillig waren, nicht 
eingefUhrt. Erst neuerdings wird von dor Maschinen- 
und Armaturenfabrik S ch iile& C o , in Feldkirchen 
bei MUncben eine Spannvorrichtung(Abb. 3) hergestellt, 
welche die bei den iibrigen Bauarten genannten Fehler 
Yermeidet. Durch feststellbare Korner K der Rahmen- 
stiłck# S wird der Kolbenring an der Schnittfuge gofaBt

und es werden duroh Andrehen der Druckschrauben D 
die Rahmenstucke auf dem Lineal L  nach auBen vei- 
schoben und damit ein Oeffnon des- Ringes bewirkt. 
Die.Spannuugen sind bei dieser Yorrichtung iiber den 
Ririgumfang so gleichmaBig verteilt, daB der Ring nach

dem Oeffnen kreisformig bleibt und ein Bruch so gut 
wie ansgeschlossen ist. Bei schmalen Ringen von 
groBem Durchmesser, wie sie bei Gasmaschinenkolben 
gebraucht werden, wird boi Yerwendung der neuen 
Yorrichtung das lastige Yerschranken yermieden, das 
boim Auflegen der Ringe ohne derartige Hilfsmittel 
leicht yorkommt. Carl Ebbecke.

Aus Fachvereinen<

Iron and Steel Institute.
(Fort«etzung Ton Seite 525.)

J. C. W. Hum froy (Sheffield) legte einen Bericht 
vor iiber

makroskopische Astzung und dereń Wiedergabe durch 

unmlttelbaren Abdruck1).

Die Kenntnis des makroskopischen und die des mikro
skopischen Gefiigeaufbaus sind fiir Stahluntersuchungcn 
beide gleich wiohtig, sie erganzen einander in gewisser 
Weiso. Die makroskopische Gefiigeuntersuehung gibt 
Au'iohlu8se Ober die Erstarrungs- and Schmiedevor- 
ga-ago, dio mikroskopischo iiber die Zusammensetzung 
und die Warmebehandlung; sie ermoglicht zugleich eine 
sichero Erklarung von Einzelheiten der makroskopischen 
Untersuchung. Die makroskopische Struktur eines ge- 
gossonen Metalles ist im wesentlichen bedingt durch die 
Segregationsvorgange boi dor Erstarrung, und diese Segre- 
gationen stellen sich ais zwei verschiedene Arten dar: 
beido ontstehen daduroh, daB die ersten Ausscheidungen 
bei der Erstarrung reieher sind an der Komponente mit 
dem hoheren Schmelzpunkt, walirend der zuletzt er- 
sta~rendo Teil einen UeberschuB an der bei niedriger 
Temperatur schmelzenden Komponenten hat. Unter 
„Feinsoigerungen" sollen verstanden werden die Unter- 
schiede in der Zusammensetzung zwisehen don einzelnen 
Sohichten ein und desselben Kristalles; diese Unter- 
sohiede lassen sich nicht Termeiden. Durch Aenderung 
der Abkiihlung bei der Erstawung kann wohl die Zahl 
der Kristallisationszentren und damit die GioBe der 
einzelnen Kristalle beeinfluBt werden, jedoeli hnt jeder 
Einzelkristall immer die Ncigung zur Ausbildung Yerschie- 
denzusammengesetzterZonen vom Kern zur AuBenilache.

Die ,,Grobseigerung“ ist oino Folgę der Scbwierig- 
keit, die Erstarrung gleichzeitig von vielen in der Metall- 
masse gleichmaBig verteilten Rristallisationszentren aus 
beginnen zu lassen, so daB die durchsehnittliche Zusam
mensetzung aller Kristalle die gleiche wurde. In  der

*) L o u  Coal Tr. R e r . 1919, 9. M a i, S. 607/9.

Praxis beginnt die Abkiihlung des fliissigen Metalls an 
don Wiindon der Form, die Erstarrung gebt also von hier 
aus und ist in den der Form am nachsten liegenden Zonen 
bereits vol!endet, bevor sie im Innem begonnen hat. 
Die zuerst gebiideten Kristallgruppen haben daher auch 
eine durchschnittlich andere Zusammensetzung ais die 
spilter entstandenen. Die Vorgiinge der ,,Grobseigerung“ 
werden des weiteren noch Terwiekelter durch die Sehrutrp- 
fung bei der Erstarrung und die Gasabgabe. Fiir den 
Nachweis des makroskopischen Gefiigcs kommen in Be- 
tracht grundslitzlich ewei Methoden: Schwefelabdriicke 
und Aetzungen.

Schwefelabdriicko nach der Methode ron Heyn 
und Bauer oder naoh Baumann geben guten AufschluB 
iiber die ,,Grobseigerungen“ ; fiir die „Feinseigerungen", 
also die Feststellungder Unterschiede innerhalb der einzel
nen Kristalle, ist dagegen ihre Anwendung begrenzt, weil 
einmal bei nicht sehr hohem Schwefelgrhalt die einzelnen 
sulfidischen Einschlusse zu fein Terteilt sind, um ein 
klares Bild zu geben. und weiterhin, weil aueh die geringste 
Bewcgung der Seido oder des Pnpiers bzw. eine nicht 
gleichmaBige Anlage unklare Bilder ergibt.

Makrographischo Aetzungen werden ausgefuhrt 
mit einer der folgenden Łosungen:

a) Salpetersiiure in Wasser oder Alkohol. Dies 
Reagens dient besonders zum Nachweis von feinen un- 
ganzen Stellen, Narben, R :ssen; auch Grobseigerungen 
des Kohlenstoffs sowie entknhlte Stellen lassen sich sehr 
gut feststellen, weniger aber Phosphor- und Schwefel- 
Soicerunrren. Diese mnehen sich wohl bemerkbar, 
wahrend das Aetzmittel noch angreift, nach dem Ab- 
spijlen und Trocknen aber nicht mehr. Fiir den NacbweiB 
von Feins^igerungen kommt dies Aetzmittel nur in 
Betraeht bei gewissen legierten Stahlen, die Karbide 
enthalten.

b) Heyns Aetzmittel, eino zwolfprozontige wiisseric e 
Kupferammonchloridlosung, wirkt ahnlich, laBt aber die 
phosphorhaltigen Stellen in brauner Farbę herrortreteu, 
Feinseigerungen werden nicht geniigend klargelegt.
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o) Eino zehn- bis Kwanzigprozentige Losung von 
Salzsaure oder Bchwcfliger Saure wird meist warm ver- 

wandt und scheint zuerst die eulfidisohen Einschliisso her- 
auszulosen, dann erst auf die iibrige Flachę einzuwirken; 
die reinon Stellen bleiben also im Relief stehen. Dio 
Wirkung ist im allgemeinen entsprechend der der 

Schwefelabdriicke.
d) Saure Kupferlo-ungen sind Yorgeschlagen worden 

von Roaenhain und Ilaugton, Stead, Le Chatelier und 
anderen. Die Losungen wirken durch ihren Yerschieden 
•starken Angriff auf Stellen verschiedcner Veruńreini- 
gungcn; es bildet sich bei ihnen ein diinner Kupfer- 
niederschlag, dessen versohiedene Starkę das Aetzbild 
ergibt. Die Aetzmittel sind sehr empfindiich und lassen 
auch die klcinen Unterschiede in den Yerschiedenen Teilen 
des einzelnen Kristalla erkennen. Sie setzen aber oine 
feine Politur der Schlifffliicho voraus, wie dies fiir 

mikroskopiacho Untersuchungen notig ist.
Dio W i e d e r g a b e  der Ergobnisse der besproche- 

nen Aetzungen kann nur geschehcn durch Photographie; 
bei groBen Proben, z. B. Schnittcn durch ganze Blocke, 
gehen boi dor dadurch notweridigen Verkleinerung die 
feincn Einzelheiten dor Aetzung yerloren, dio aber fiir 
die Bourteilung gerado wichtig sein konnen. Im  Ver- 
lauf einer Untersuchung iiber das FlicBcn des Stahls 
beim Lochen und Zielien von OoschofShullen gelang es 

Humfrey, ein Aetzmittel zu finden, das boi dor Empfind- 
liclikeit der unter d) genannten doch angewandt werden 
kann bei Schliffen, dio nur durch Schmirgeln gcglattet 
wurden; die Methode hat ferner den Vorteil, daB sio 
dio Herstellung einer ganzen Anzahl von Abdrucken 
in normaler GroCo durch einen einfachon Druckprozefi 

gestattet.
Dio Losung wird hergestellt durch Zusatz von Salz- 

saure zum Heynschen Reagens nnd ergibt die b es ten 
Resultate boi folgcndor Zusammensetzung:

120 gr Kupfcramraonchlorid, etwa 60 cm3 konzen- 
trierte Salzsaure, 1000 cm8 Wasser.

Die Salzsauremengo ist jo nach Art des Stahles ver- 
schieden hoch zu wiihlcn, dies laftt sich leicht durch Vor- 
Yersuclie genauer feststollen. Die Behandlung ergitit ein 
seharfes Reliefbild der Obcrfliiche; die zuerst erstarrton, 
also reinoren Gefiigebestandteile, werden herausgelost, die 
zuletzt erstarrten, also unreinoren, bleiben erhaben. Der 
Zusatz der Salzsaure bewirkt, daB das Kupfer eine ziem
lich gut zusammenhangendo Schicht bildet, besser ais 
Jer loekore Niedersohlag der neutralen Kupferlosung. 
Die bei den ersten Versuchen auftretenden Schwierig
keiten in der Entfemung des Kupferniederschlags wur
den ohno Anwendung entkupfernder Reagenzien fiber- 

wunden durch folgende Arbeitsmethode:
Der Scliliff wird horizontal m it der zu Stzenden 

Flacho nach oben in eine Schale gelogt, soviol Losung 
dariiber gegossen, daB die Schlilffiache bedeekt ist und 
nun von Zcit zu Zeit neue Losung hinzugesotzt, so daB 
immer eine Schicht frischer Losung angreift. Zu Anfang 
wird mit der noutralen L03ung —  also ohne Salzsaure —  
gearbeitet, und zwar so lange, bis alle Kratzer vom 
Schmirgeln versehwundcn sind. Um dies festzustellen, 
wird der Uebcrzug abgewischt und die Scliliff flachę ge- 
trocknet; dies kann unbcdenklich geschehen, wie tiber- 
haupt dio Aetzung jederzeit unterbrochen werden kann. 
Es wird dann alhnahlich den neu hinzuzugieBenden Lo- 

sungsportionon Saure zugesetzt, bis die oben angegebene 
Menge erreicht ist; nacli ungefahr einer Yiertelstunde 
wird durch erncutes Abwischen und Trooknen das Fort- 
schreitcn der Aetzung festgostellt —  nach jeder Unter- 
brechung muB aber die Aetzung yon neuem mit der neu
tralen Losung begonnen werden. Ist die Losung fiir den 
betreffenden Stahl nicht sauer genug, so bildet sich das 
Relief nur sehr langsam, auf Kosten eines tiefen allge- 
nieinen Angriffs der ganzen Scliliff flachę; ist im Gegen- 
teil die Losung zu sauer, so wird ein Angriff auch der 
EinseJilusse hervorgerufen, ao dafl ebenfalls die ganze 
Flachę angegriffen und der gewtinschte Effekt nicht er-

ziclt wird. Legierte Stiihlo scheinen sich besser mit 
schwacher sauror Losung iitzen zu lassen ais gcwohnlielio 
Kohlonstoffstahlo, os geniigt fiir dio ersteren untor Um- 
standon manchmal dio neutralo Losung allcin. Feilen- 
kratzor usw. sollen nicht Yorhanden sein, da diese Stellen 
durch dio saure Losung angegriffen und noch yertieft 
worden, es muli also eine gewisse Glatto immerhin her
gestellt worden. Nach dem Fortwisohen des niedergo- 
sclilagenen Kupfera, Abspiilen und Trockncn hat die Obor- 
flSche oin allgemein mattgrauos Aussehen, auf der ,die 
Reliefste'len nicht sehr dcutlioh hervortreten; wird das 
Stiick jcdoch leicht m it feinem Schmirgelpapior nbge- 
rieben, so entstehen starko Iiontrastc, dio Relieftoile er- 
sohcinen blank. Die gesamte Zeit zur Erzielung eines 
befriedigondon Ergebnisses schwankt zwischen zwanzig 
llinuten und einer Stunde.

Die erhaltenen Reliefbilder konnen nun unmittelbar 
vorwandt werden zur Herstellung von Abdrucken nach 
Art der Bńchdruckerei. Die Proben erhalten vor der 
Aetzbehandlung schon dio Form von Platten, von dereń 
parallelen Seiten die eino gcatzt wird. Auf die goiitzte 

Flacho wird dann gowolmliche Druckerschwiirzo aufge- 
bracht in der Weise, daB etwas von dor Schwiirzo auf 
eine Glas- oder Zinnplatte gegeben und eino Walze iiber 
dieso Platte und don Scliliff liin und hor gerollt wird. 
Die Probe wird dann mit der Actzfliiche naeh oben in 
eine gcwohnliche Kopierpresse gebracht, Papier darauf 
gelegt, dies m it einem Polster bedeekt und dann gopreBt. 
Die besten Ergebnisso werden erzielt m it Kunstdruok- 
papier, ais Polstor werden am besten zwei Lagen von 
blauem Livreotuoh, wie es zum Policren benutzt wi rd, 
Yorwandt. Um Abdriioko von Proben zu erhalten, die fiir 
eino Iiopierprosse zu groB sind, wird das Papier m it einer 
schweren Walze aufgepreCt; os wurden Yollig zufrieden- 
stellendo Drucke erhalten, sogar von ganzen Liings- 
schnitten eines 1-t-Blocks.

Das Aetzmittel liiBt dio durch die Schwefel- und Phos- 
phoranreicherungen bei der Erstarrung beding+o Struktur 
sowohl in GuGstuokon wie in gesehmiedeten Matcrialien 
deutlieh hervortreten. Da der Phosphor oine besonders 

groBo Rolle in der Entstehung des hier in Frage stehon- 
den Gefuge3 spielt, konnten die Bilder ais ,,Phosphor- 
Abdruoke" bezeichnet werden. Humfrey zieht aber den 
Namen „Makro-Abdrucke“ oder ,,Makro-Graphien“ vor.

Es werden dann eine Rciho von Bildern wiederge- 
geben: dor Rand einos Blockos und die Schnitto durdi 
die Boden von Geschossen, dio nach dem Yerfahren er
halten wurden. Bei den Schliffen Yon GeschoGboden 
diskutiert Humfrey noch besonders die bekannte Erschei- 
nung des „Rutsch-Kegels“, der sich beim Lochen mit 
einem Stempol m it ebener Grundflache im Boden des 

Gesohosses bildet. ®r.*Qng. E. U . Schulz.

K 6 t a r 6  H o n d a  legto einen Berieht Tor 

U3ier den A2-Punktl ).

D i* Ansichten iibor dio Natur des A 2-PunkteB 
gehen immer noch auseinander. Honda gehort zu 
denjenigen, die den Sttndpunkt yertreten, dafi die A2- 
Umwandlung nicht bei einer beBtimmten Temperatur 
vor aifch gehe, sondern aich yielmehr auf ein betrScht- 
liches Temperaturintervall verteile. Trifft diese Mei- 
nung zu, so kann es sich bei der A 2-Umwandlung 
nicht um eine eigentliche Allotropie vom Standpunkt 
der Phasenlehre aus liandeln, da nach dieser in diesem 
Falle das a- und das p-Ei»en keine yerschiedenen 
PliaBen sein konnten.

Jeder homogene Kórper wird bei YerSnderung 
seiner Temperatur bie zu einem gewiseon Grado eine 
Aenderung seiner Eigensehaften erleidoń; diece Aende- 
rung ist aber eine kontinuierliche, eine stetige. . Zu 
jeder Temperatur gehort ein ganz bestimmter Wert 
der betreffenden Eigenschaft. Anders ist es boi allo-

*) The Iron and Coal Trades Reyiew 1919,
9. Mai, 8. 575/6,
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tropenJUmwandlungapunkten. Bei der Umwandlungs- 

temperatur erleiden die betreffende Eigenschaft oder 
die betreffenden Eigenschaften eino sprungweise Aende- 
rung, es tritt eine Unstetigkeit auf. Halt man diese 
Temperatur geniigond lange konstant, bo geht dio 
Umwandlung auch Yollstandig, also bei oin und der- 
aelben Temperatur, vor sich, Das Auftroten eines 
Temperaturiaterralles in eiuem solclien Falle beruht 
nur auf dom Umstando, daB die Temperatur nicht 
geniigond lango konstant gehalten wurde. Bei dieser 
Temperatur tritt eine Phasenanderung ein, bei ihr 
sind zwei Phasen in Tollstandigom Gleichgewicht.

Honda hat bereits in einer truheren Arbeit1) nack- 
gewiesen, dali die Aj-Umwandiung, die maguetische 
Umwandlung, sich iiber einen groBen Temporatur- 
bereich erstreckt, daB dio Aj-TJmwandlung bei jedem  

Wiirmegrade eine bestimmte Funktion der Tempe
ratur darstellt. Wiirde also irgendein Punkt dieser 
magnetisclien Umwandlung eine allotrope Umwand
lung, eino Phasenanderung, darstellon, so konnte dies 
mit demdelben Recht auch von den ubrigen Punkten 
dieaer Umwandlung behauptet wordon. Die A2- 
Umwandlung kann aus diesen Griinden keine Phasen- 

anderung, keine allotrope Umwandlung, sein.
Ueber dio Katur dor A^-Umwandlung iiuBort sich 

Honda folgcndermaBen: Die Molekule eines ferro-

>) Science ReportB of tho Tokoku Imperial Uni- 
yersity, 1916, S. 285.

magnetisclien Korpers befinden sich in dauernder Be- 
wogung, und zwar fiihren sie eine axiale Rotation 
um ihro magnetische Achse und gleichzeitig oine 
schwingonde Bewegung senkrecht zu dieser Achse aus. 
Mit der erBten Bewegung orkliirt Honda die Abnakme 
der Magnetisation m it steigender Temperatur, mit der 
zweiten das Anwachsen der Magnetisation in achwachen 
Feldern, die demnach mit der A2-Umwandlung nichts 
zu tun hat. Bei gewohnlieker Temperatur ist die Ro- 
tationsenergie um die magnetische Achse sehr klein, 
und zwar nimmt die Geschwindigkeit des AnwachsenB 
mit der Temperatur zu. M it der Zunahme der Ro- 
tationsonergio nimmt die Magnetisierfahigkeit ab, 
bis schlieBlich die Rotationsenergie den kritischen 
Wert erroickt hat, bei dem der Forromagnotismus 
in don Paramagnetismus iibergeht. Die A2-Uinwand- 
lung entsprieht somit einer Aenderung dor Bewogungs- 
energio der Molekule, nicht aber einer Aenderung 
der Molekiilanordnung oder der Molekule selbst. Die 
Bewegungsonergie ist eine eindeutige Funktion der 
Temperatur.

Denselben Charakter wie A2 besitzt nach Honda 
der Aj-Punkt, der einer analogon Umwandlung des 
Zementita bei 215 0 entsprioht. Dio Umwandlunga- 
punkte A3 und A4 'sieht Honda ala allotrope Umwand- 
lungspunkte, bei denen eine Phasenanderung eintritt, 
an; auch At iat m it einer PhaBenanderung Yerbunden.

Ii. Duner.
(Fortietzuny folgi.)

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen1).

15. April 1920.

KI. 1 b, Gr. 1, M 66 397. Elektromagnetischer Schei- 
der. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Koln-Kalk.

KI. 7 c, Gr. 20, M 60 186. Vorrichtung zum gleich- 
zoitigen Einwalzon und Aufbordeln von Rohren; Zu<. z. 
Anm. Jl 58 725. Mewes, Kotteck & Co., G. m. b. H., Berlin.

K I 10 a, Gr. 12, W  53 448. Hobevorrichtung fiir die 
Vor8chlusse von Kainmerofeę zur Erzeugung von Gas und 
Koks. Fa. G. Wolff jr.( Linden, Ruhr.

KL 12 e, Gr. 2, G 47 962. Vorfakren und Vorriohtung 

zum Roinigen von staubhaltigon Gason. Johannes Galii, 
Freiberg i. Sa.

KI. 12 o, Gr. 2, K  66 407. Entstaubungsanlage. Georg 

Kolb, Berlin, Fontane-Promenade 3.
KL 12 o, Gr. 2, K  70 284. Entstaubungsanlage; Zus. 

z. Anm. K  66407. Georg Kolb, Borlin, Fontane-Prome- 
nade 3.

KI. 12 o, Gr. 2, R  44 384. Verfahren zur Trocken- 

roinigung VOU Giehtgasen. Em il Raffloer, Duisburg, 
Grabenstr. 7.

KI. 18 b, Gr. 14, A 31 168. Abdicktung fur bewcgliche 
Brennorkopfe an Martinofen, Misehern u. dgl. Aktitn- 
gesellschaft Lauckhammer, Abt. Hiitten bau, Dusseldorf, 
Rheinhof.

KI. 18 o, Gr. 9, K  65 324. Gluh- und SchweiBofen m it 
Unterwindgebia.se. G. & F. Kamiński, Hameln a. d. Weser.

KI. 19 a, Gr. 26, S 47 022. Vwfahren und Vorrich- 
tung zum Hiirten dor Kopfe odor sonstiger Abnutzungs- 
flachen von Schienen u. dgl. durch Erhitzen und naek- 
folgendes Abkuhlon. Christor Peter Sandberg, London.

K I. 24 o, Gr. 7, A 29 543. GasabschluByentil fur ge- 

werbliohe FeuJrungon, das sich boi naehlassendem Gas- 
druok solbsttatig seklieBt. Allgemeine Vergasungs-Gesell- 

sohaft m. b. H., Borlin-Halensee.
K i. 24 o, Gr. 10, M 67 784. SolbsttStige Absperr- 

yorriehtung der Gasleitungen von gewerblichen Feuerun- 
gen., Karl Matthes, Buer-Scholven.

* ) Die Anmeldungen liegen yon dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fur jedormann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu B e r lin  aus.

KI. 24 e, Gr. 12, R  46 747. Ruhryorrioktung fur Gas- 
erzeugor m it an einer Stango sitzenden beweglichen 

Flugeln. Riltgorswerke-Akt.-Ges., Berlin.
KI. 31 a, Gr. 3, G 48 430. Verfahren zum Schmelzen 

von Metali m it hohem Schmelzpunkt, z. B. Wolfram. Jean 
Roger Gault, Paris.

Ki. 42 p, Gr. 9, F  43 804. Ziihlapparat fur Gesckirr- 

Ziehpressen und akniicke Maschinen. Fuldaer Stanz- u. 
Emaillierwerke, F. C. Bellingor, Fulda.

i Kl. 49 b, Gr. 15, R  47 186. Profiieisenschere. Carl 
Rapp, Erfurt, Poststr. 8.

Kl. 80 a, Gr. 45, H  68 150. Verfahren zur Her
stellung kugelformiger Formlinge beim Agglomerieren Yon 

Feingut wie Giohtstaub u. dgl. Gustay Hentschel, Duis
burg-Meiderieh.

19. April 1920.

Kl. Ib , Gr. 1, K  60278. Magnetiscber Zonen- 
scheider m it in der Richtung des Rohgutstromes an 
Starkę zu- oder abnehmenden Zonen. Fried. Krupp 
Akt.-Ges. Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.
"  KI. Ib , Gr. 4, J  19507. NaCscheider mit um- 

laufenden austragenden Ringpolen. Heinrich

Junkmann, Frankfurt a. M., Giinthersburgallee 91.
Kl. 7a, Gr. 17, R  46314. Yorrichtung zum Ver- 

teilen von Walzgut nach Auftragen odor Langen. Rom- 
baeher Hiittenwerke, Rombach, Lothr.

Kl. 7 b, Gr. 12, B 82 887. Maschine zum Ziehen 
von Stangen oder Rohren mit einer umlaufenden Kugel- 
kranzmatrize. Louis Herman Brinkman, Glen-Ridgc, 
Essex, New Jersey, V. St. A.

K l. 7b, Gr. 16, Sch 52129. Verfahren zur Herstel- 
lung von Rippenrohren. Carl Schmidt, Berlin-Friedenau, 

Ringstr. 61/62.
Kl. 24c, Gr. 10, D  36554. Gasbrenner fiir gewerb- 

liche Feuerungen. Oskar Dick, Aplerbeck, Kr. Hordo 

i. Westf. %
22. April 1920.

Kl. la ,  Gr. 1, J . 19 311. Pendelsetzmaschine. Mas 

Jung, Pachten b. Dillingen a. d. Saar.
K l. 1 b, Gr. 4, F. 42 059. Vorrichtung zur Aufbc- 

reitnng von Stoffen magnetisoker und diamagnetischer 
Natur. Gustay Freimuth, Hagen i. W., Hoingstr. 1.
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KI. 7 b, Gr. 7, Sch 53 244. Yorriclitung zum Schlio- 
Gen von Rohrlangsniihten dureh elektrisehe AYiderstands- 
echwcilJung. Edmund Sohroder, Berlin, May bach 
ufer 48/51.

KI. 7c, Gr. 21, L  46 456. StoGverbinduii$ę fiir 
Rohre. Luftfahrzeugbau Sehutte-Lanz, Mannheim- 
Rheinau.

Ki. 7f, Gr. 1, I I  77 963. Reifenwalzwerk zum Yor- 
und Fertigwalzen von Radreifen. Martin Ho-ss, Berlin- 
Tegel, Ziekowstr. 4.

KI. 24 e, Gr. 5, Sch 55 565. Warmespeicher fiir 
die mit kalten TTeizga?en betriebcnen Martinofen. Paul 
Schmieding, Hombrueh, Post Barop.

KI. 49f, Gr. 18, I i  71 831. Yerfaliren zur Erhohung 
der Festigkeit einer von einer Seite hergestelltcn 
Schweifinaht an Blechen. Gustay Kuntze, Siiśsen.WUrttbg.

KI. 75e, Gr. 5, I i  56 189. Verfahren zum Her
stellen von Metalluberziigcn mittels AufstSubeńs zer- 
rfaubten, flussigen Metalls. Pauline Iiunzler, geb. 
Auracher, Miinchen, Agne-sstr. 59.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.

19. April 1920.
KI. 7c, Nr. 737 6C6. Einrichtunn: zur zwanp'aufigen 

Niedcrholumr des Tisches an Gescliirrziehprc.=ąen. Fa. 
Erdmann Iiirehcia, Aue, Erzg.

KI. 7e, Nr. 737844. Aufwalzvorriehtung. Waggon- 
Fabrik A.-G., Uerdingcn a. Rh.

KI. 18a, Nr, 737719. Kubeldeekel fur Hochofen- 
(riehtkuhel. Sitil.-^iiig. Adolf Iiiippers, Coln-Iilettenberg, 
Pe!ersberg3tr. .62.

KI. 18e, Nr. 738162. Ileiz-oder Temporofen. Alfred 
Smallwood, London,

Iii. 21 li, Nr. 738243. Elektrodenabdichtuug fiir 
elektrisehe Oefen. Masehińenbau-Anstalt Humboldt, Coln- 
Kalk.

KI. 24a, Nr. 737586. Unterwindgebla?e. Melms & 
Pfehninger, Komm.-Ges., Munehen-Hirschau.

KI. 24 a. Nr. 737611. Feuerung fiir Oefen nnd
Herde mit Luftvorwarmung. Senkingwerk Akt.-Ges., 
Hildesheim.

KI. 24a,’ Nr. 737 612. Feuerung fur Oefen oder
Herde. Senkingwerk Akt.-Ges., Hildesheim.

KI. 24a, Nr. 738102. Unterwindgeblase fiir Fene- 
rnngen. M. Stromeyer, Lagerhau«gcsellschaft, Konstanz.

KI. 24f, Nr. 737948. UnferwindhoMrost. O. Hage 
dorn, Berlin, GroRgorschenstr. 29.

KI. 81 o, Nr. 737986. Lockerungsvorrichtung fiir 
Silos. Christoph Fischer, Cannstatt, AeuCere Moltke- 
straftc 93.

Deutsche Reichspatente.
KI. 31 c, Nr. 313 244, vom 13. Juli 1918. Zusatz zn

Nr. 306 611; vgl. St. u. E. 1919 S. 451. C h ris tian
Hulsmeyer in  Dusseldorf-Grafenberg. Ver- 

jahren utul VęrricUnng zum 
Giepen dichter Metallkórper.

Um ein Zertrummern 
oder Festfrieren des aus feuer- 
fester Masse hergestcllten 

: Schwimmers a auf dem Boden 
der G eBform durch den Me- 
tallstrahl zu yerhfiten, w rd 
der Sehwimmcr iu der GuB- 

form so angeordnet, daB er 
anfiinglich yon dem Metall- 
stralil n;cht getroffen wrd. 
ZweckmiiB:g wird er in einen 

aus Blech gobogenen Stuhl b 
so eingesetzt, daB er aufrecht 
steht. Durch das eingefiillte 
GuBmctall w;rd das Blech sehr 

bald geschmolzen, infolgedessen der Schwimmer a frei- 
kommt, an dio Oberflache des GuBmetallcs stc:gt nnd 
hier den Metallstrahl abfangt.

/ T S
KI. 49 f. Nr. 298 091. vom 2. Ju li 

1916. F irm a J. M. V o ith  in  Hei- 
de nh e i m a. Br. Hydraulische Presse 

zum Vorpressen und Lochen von 
Blocken.

Um den Zcitaufwand fur die 
Einfuhrung eines YorpreBstempels 

moglichst zu yerringem und einen 
eigentlichen Lochdorn beim Yor- 
pressen ganz auszuschalten, wird 
yorgcschlagen, zum Vorpressen des 
in die Matrize a eingebrachten zu 
lochendenBlockes einen ausschwenk- 

baren, den Lochdorn b umgreifen- 
den YorpreB9tempel e, der sieli beim 

Pressen gegen den Bund c des PreB- 
kolbens d legt, zu yerwenden. Stem
pel e ist am Kolbenquerhaupt dreh- 
bar aufgehangt. Naeh dem Vor- 
pressen wird er beifeite gesohwenkt 

und nun der Błock mittels Dornes b 

gelocht.

KI. 7h, Nr. 298426, vom 27. April 

1916. Gcbr. K o r t in g  A.-G. in  
L in d e n b e i H annover. Einspann- 

vorrichtung fiir Loch- und Ziehdorne 
an Pressen zur Herstellung vonGra- 
naten und anderen HoMkdrpern.

In  den Dorn a ist eine Ringnut b 
eingestochen, iń  welcher l in  zwei- 
teil’ger Spannring c m it kegelfor- 
miger Abdreliung d eingelegt wird. 
Durch eine Ueberwurfmutter wird 
der Dorn auf dem Domhalter o 

leicht losbar befestigt.

KI. 18 c, Nr. 313 295,
vom 13. Noyember 1917. Zu
satz zu Nr. 294 317; ygl. St. 

u. E. 1917, S. 5C8. Josef 
Rosen in  Diisseldorf-El-  
ler. Kammergluhojen mil 

Balbgas/euerung.
Es wird yorgeschlagcn, 

insbesondere beim Cliihcn 
von besserem Stalilgut in 

die Kammcr a eine Muffel b 

eirizusetzen, um die H tze  
auf das eingesetzte Gluh- 
gut gleichmaBiger zu vcr- 

teilen.

KI. I b ,  Nr. 314 519, yom 29. Mai 1914. Gebr. 
W etze l und  E d m und  B unzc l in  Lei pzig-K le in- 
zschocher. Elektromagnetischer Trommelscheider mit um-

laujendem Trommelmaniel, 
der die in der Achsenrichtung 

nebeneinander angeordneten, 
feststehenden Magnetpole um- 

schlicpl.
Di r u mlauf ende Trommel - 

mantel a besitzt rings um- 
laufende Vertis*fungen, d e 
zw schen die Magnetpole b 
hineingreifen und. yerhin- 
d rti sollen, daB die inagne-, 
tischen Kraftliiren unter 
dem Mantel von Pol zu Pol 
yerlaufen. ZweckmaB g w’rd 

der Mantel m it umlaufenden wellenforin gen Yertiefungen 

und Erhohungen . verschen. D e Magnetpole sind ent
sprechend verjungt. Um eine Umlagerung des magnetisehen 

Gutes auf dem Mantel zu bcw rken, sind die Magnetpole in 
der Drehrichtung mit Aus»p&rungen yersehen.
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Elsenerzforderung der Vereinigten Staaten Im Jahre 1919

Nach den yorlaufigen Ermittelungen des United 
States* Geological Survey *) belief sioh dio Eisenerz- 
forderung der Vereinigten Staaten ausschlieBlich des 
mehr ais 5 o/o Mangan enthaltenden Erzes im Jahro 1919 
auf rd. 61 433 000 t  gegon 70 772 810 t im Vorjahre, und 
hatte somit einen Riiekgang um rd. 13 °/o aufzuweisen. 
Die Verladungen ab Grube gingen von 73 173 541- t  im 
Jahre 1918 auf rd. 57 220 000 t  im Bcrichtsjahro odor 
um fast 22 o/o zuriick. Der Wert der im Jahre 1919 
verladenon Erze wird auf 203 274 000 S oder rd. 17 o/o 
weniger ais im Vorjahro geschatzt. Der D u r c h -  
s o h n i t t s y e r k a u f g p r e i s ,  auf die GroBtonne 
borechnet, belief sich fiir dio gesamten Vereinigton Staa
ten auf 3,60 S gegen 3,39 S im Jahre 1918. An 
E r z v o r r a t e n  waren in den Beżirken Michigan und 
Minnesota rd. 13 194 000 t gegen 8 607 051 t  im Yor
jahre oder 53 o/o mehr yorhanden, von den geforderten 
und verladonen Erzen kamen iiber 86 o/0 aus dam G c • 
b i e t e  d e r  O b e r o n  S e e a ,  in dem rd. 52 960 C00 t 
gofordert und 49 594 000 t  verladcn wurden. Der Wort 
im Jahro 1919 von dort vcrschiffter Erzo hatte mit 
179 485 000 S einen Riiekgang von uber 16 o/0 aufzu- 
weisen. Der Durchschnittspreis bei den Gruben stellte 
sich auf 3,70 S gegen 3,46 S fiir die GroBtonne im 
Yorjahre. Die Vorratc bei den Gruben betrugen rund 
12077000 t gegen 7982417 t im Jahro 1918. Die 
S u d o s t s t a a t o n  einschlicBlich des Birmingham- und 
Chattanooga-Bezirke3, ais zweitgroBtor Eiscnerz fordern- 
der Bezirk der Vereinigten Staaten, waren mit 5831840 
bzw. 7061769 t an den Forderungsergehnissen der Jahre

1919 und 1918 beteiligt. Verladen wurden rd. 5639000

x) The Iron Jrade  Review 1920, 5. Febr., S. 422/3.

bzw. 7417319 t. Dio Durchsohnittsverkaufspreiso waron 
hier ab Grubo 2,87 (i. V. 2,65) $ f. d. gr. t. In  don 
N o r d o s t s t a a - t e n  wurden rd. 1843 000 (1881941) t 
bzw. 1546000 (1819710) t, in don W e s t s t a a t e n  
rd. 665000 (789556) t  bzw. 665000 (796262) t  und 
in den iibrigen Staaten rd. 133000 (137801) t  bzw. 
131000 (129662) t  Erz gefordert und verladen. Die 
Verkaufspreisc in  den Weststaaton ab Gruben belief en 
sieh durchschnittlich auf 1,80 S gegen 1,74 3 im Yor
jahre. Ueber den A u f ie n  h a n d e l  m it Eiscnurz haben 
wir bereits an anderer Stolle berichtet1).

Frankreichs Eiser.- und Sfahle’n'uhr in den Jahren
1917 bis 1919.

Wahrend der letzten drei Jahre wurden an Eisen 
und Stahl sowie Erzeugnissen daraus die nachfolgonden 
Mengen in Frankreieh eingefuhrt2) :

1919

t

1918

t

1917

t

92 767 375 940 657 022
Ferrom angan .................................. 11 690 9 716 6 358
F erro- iliz ium .............................  . -1 »49 5 871 4 238
Werkzeufff d e lo ta h l........................ 4 865 3 893 9 000
SondcrMabl....................................... 1 432 *175 1823
Siahlblookc und -knflppel . . . 
Eisen u. Stahl fur den Ma»chlnen-

518 b?4 973 552 1 569 169

baa . . . .  ........................ 31 351 52 483 54 093
218 463 241 813 281 359

WelBblechc....................................... 40 730 58 192 45 329
28 950 -33 288 84 896

Schienen............................................ 215 747 156 861 121 515
18 998 8 719 8 091

>) Vgl. St. u E. 1920, 1. April, S. 454. /

2) Nach T/Usine 1920, 15. April, S. 7.

Wirtschaftliche Rundschau.

Zur Lage des englischen, franzosisohen und belgischen Eisenmarktes im Marz 1920.

I. GROSSBRITANNTEN. —  Die giinstige Lage 
der britischen Eisenindustrio wurde auoh im Miirz we
niger durch Brennstoffmangel ais yielmehr durch die 
noch immer sohlechten Verkehrsverha!tnisse infolge Man- 
gels an rollendem Materiał beeintraęhtigt; es war fast 
unmoglich, Brenn- und Rohstoffe regelmaBig und hin-

- reichend zu beschaffen. Aus yerschiedeneti Bezirken wur
den aueh Klagen der -Arbeitgeber laut iiber Sinkeń 

der Arbeitslust und Abnahme der Einzelleistung 
des Arbeiters, was bei dem reiehlichen Auftragsbestando 
der W\rke reeht unangenehm empfundon wird. —  Ais 
Hauptereignisse auf dem Eisenmarkte im Monat Marz 
wurden die bereits gemeldeten P r e i s e r h o h u n g e n ,  
und besonders das Wiederaufleberi des deutschen Wett- 
bewerbe3 am britischen Markte bezeichnet. Infolge der 
politischen Unruhen in Deutschland zogen sich die deut- 
sohen Werke vom Markte zwar wieder zuriick, aber man 
ist doeh gespannt, ob in dor. nśiohsten Zeit die deutsche 
Eisenindustrie mit GroGbritannien aueh auf don iiber- 
seeischen Markten in Wettbeworb treton wird. —

Dio K o h l e n  forderung im Miirz war zufrieden- 
stellend, sie betrug in den vier Wochen yom 29. Fe
bruar bis 27. Marz auf 4,85 — 4,90 — 4,87 und 
4,88 Mili. gr. t  oder zusammen 19,50 Mili. gr. t  gegen 
19,45 in den vier yorhergehenden Wochen. Die drin- 
gende Naćhfrage des Inlandes konnte kaum befriedigt 
werden, da die Regierung Lagervorrate aufhaufte fur 
den Fali eines Streiks, dessen Ausbrechón im Hinblick 
auf die Schwierigkeiten mit den Bergarbeitern drohte. 
Die Entscheidung iiber Annahme oder Ablehnung der 
Lohnvorschlage der Regierung, deren Kosten auf etwa
36 Mili. £  geschatzt werden, wurdo von den Berg- 
arbeitorfiihrern einer allgemeinen Abstimmung der Berg- 
leuto anheimgegeben, die jedoch keine erforderliche 
Zweidrittolmehrheit fiir den Streik brachte. Die Brenn
stoffe standen unter sehr scharfer Aufsicht der Behorden

so daB fiir die Ausfuhr nur wenig iibrigblieb. Besta 
Northumberland- und Durhim-Kesselkohlen notierten 
etwa 120 S fob, zweito Sorte 90 bis 100 S. —- In  K  o k a 
war sehr wenig Angebot; besonders die Ilochofenwerke 
litten untor dor ungeniigendon Versorgung, so dali Hoch
ofen wegen Koksmangol da und dort nicht angeblasen 
werden konnten. Die Preise fiir Ilochofenkoks wurden 
am 17. Miirz um 5 S  und fiir GieBereikoks Hm 7.6 S 
orhdht. Mittlere Hochofensorte kostet demnach 55.6 S ab 
Koksofen oder etjya 59 S frei Hochofen.

Die E i s e n e r z f o r d e r u n g  geniigte nicht, um 
dio Naćhfrage zu deokon. Bessere Sorten erforderten 53 

bis 56 S, mittlere 49 bis 52 S  und gewohnliche 42 
bis 45 iS. Die Yęrsorgung mit ausliindischem Hamatitcrz 
lieB in der ersten Monatshalfte zu wiinschen iibrig; da 
aber eine groBcre Menge Fraehtraum nach den spa- 
nischen Erzhafen auf Anordnung des Schiffahrts- 
ministers gerichtet worden war, nahmen die Lieferungen 
auf laufendo Abschlusse allinahlich zu. Allerdings wur
den die Erzyerladungen durch Verstopfnngen im Hafen 
von Bilbao teilweise behindert. Die Frachtsatze wurden 
etwas nachgiebiger, wenn auch nicht in dem erwarteten 
Umfange. Wahrend die Fracht Bilbao—Middlesbrough 
bis Ende Februar auf etwa 39.3 S  gestiogen war, wioh 
sie im Laufe des Monats bi3 35 S, so daB sich bestes 
Rubiocrz auf etwa 68 S cif stellte gegen 72.3 S Ende 
de3 Vormonats n n i 61 S  Ende Januar. In  M a n g a n -  
o r z  war die Lage weniger befriedigend; die Vorriite 
in Indien sind besehriinkt und dio Lager in Bombay 
ziemlich erschopft. Die Einhcit stieg von 3.3 S auf
4 S ; kaukasisches Erz, wovon kleinere Mengen etwa 
6 d billiger zu haben waren, war wegen Mangel an 
Schiffsraum nicht yerfiigbar.

Die angespannte Lage des R o h e i s e n  marktes an- 
derte sich nicht, die in der zweiten Marzwocho erfolgten 
wesentEchen Preiserhohungen — um 25 S  fiir GieBerei-
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eisen und -40 S fiir H&matit — hatten nicht dio go- 
ringste Einwirkung auf die Naehfrage, die bei weitom 
nicht befriedigt werden konnte. In  einzelnen Bozirken 
soli die Roheisengewinnung auf 50 bis 40 o/o der Lei- 
stungsfahigkeit zuriickgegangen sein. Um den Beschwer- 
den der schottisćhen Giefiereion wegen ungeniigender 
Lieferungen abzuhelfen, wurde von den Hochofen in 
C)eveland eine Vereinbarung mit den schottischen Vor- 
hraucliern getroffon, wonacli auf Grund eines Vertei- 
lungsplanes jedem schottischen Abnehmer ein bestimmter 
Teil seiner Anforderungon aus dor verfugbarcn Gesanit- 
menge zugewiesen werden soli. In  H a m a t i t  war die 
Naehfrage ebenfalls so stark. dali die Erzeuger aufier- 
stande waren, mit ihr Schritt zu halten; fiir die Ausfuhr 
war nur wenig zu erhalten, Giofiereieisen Nr. 3 kostete 
Endo Marz im Inlande 200 g  gegen 175 S am Monats- 
anfang. Nr. 1 wurde im  Laufe dos Monats abermals um
5 S  erhoht und stclltc sich auf 212.6 gegen 182,6 S am 
Anfang. Dor Preis fiir Ostkiisten-Hamatit betrug 260 S 
gegen 220 S. Fiir Belgien, Frankreich und Italien waren 
dio Preise fur Giefiereieisen wie bisher 5 8, fiir Hiimatit 
10 5  hoher. Fiir andere Lander steli te sich dor Preis 
mindestens 20 S  hoher ais im Inlande. In  F e r r o -  
m a n g a n iiberstieg die Naehfrage ebenfalls die Er- 
zeugiingsmoglichkeit, fiir einige verfiigbaro kloinere Men
gen aus zweiter Hand wurden bedeutende Aufschliige 
auf die Preise geboten, die vón £  30 auf 35 im Tn- 
lande und von £  32.6 auf £  40 fiir die Ausfuhr 
stiegen. \

Der S c l i r o t t m a r k t  lag allonthalben fest und dio 
Preise zogen an, wenn auch nicht in dem Mafie wio 
Fertigware; fiir guten schweren Stahlschrott wurden 
£  10.10 bis 11 gefordert.

Die Knappheit an H a l b z e u g  hielt an und von 
einer Erleichterung war nichts zu merken. Dor Streik 
der Walliser Stahlworksarbeitor trug zur Verminderung 
dor Lieferungen bei; Mitte Marz wurdo dio Arbeit 
wieder aufgenommen. K  n fi p p e 1, die kaum angeboten 
wurden, standen auf £  21.10 und dariiber bis zu £  25. 
Amorikanische Werke sollen einige tausend Tonnen 
Kniippol in Langen von 30 Fufi fiir Mailieferung zu 
.£ 23 cif angeboten haben. P 1 a t i n e n waren eben
falls knapp. Wahrend sie' 111 den Midlands angeblich 
zu £  28.10 angeboten wurden, hielten die Werke in Siid- 
wales auf £  30 bis 32.

In  F e r t i g e i s e n  und - s t a h l  nahm das Ge; 
sehiift etwas ruhigero Formen an, besonders soweit das 
Ueberseegeschaft in Frago kommt. Diese Zuruckhaltung 
wurde zum Teil der Tatsache zugeschrieben, dali die 
hoimischo Naehfrage einen groGen Teu der durch die 

schwiorige Eisenbahmerkehr.slage beschrankten Erzeu
gung aufnahm und deshalb zu einer starkeren Ein- 
sclirankung des Ausfuhrgoscliaftes notigte. Ais weitere 
Griinde werden angegeben dic unsichere politischo Lago 
auf dem Fcstlando, der Ausstand der Hafenarbeiter in 
Rotterdam und Geriichto iiber das Wicderaufleben des 
amerikanisehen Wettbewerbs, ferner das Empfinden, dafi 
die Preise ihren Hóhopunkt erreicht haben, wenn auch 
kein unmittelbarer Riickschlag erwartet wird, sowie die 
bereits wahrnehmbarenWirkungen des knapperen Geldos. 
Das uberraschende Auftreten deutsehen Wettbewerbes am 
britisehen Markte selbst wurde angeblich dadurch er
moglicht, dafi dio deutsehen Werke die angebotenon 
Spozifikationen annahmon, wahrend die englisehen 
Worko, die fiir mehrere Monate voll besetzt sind, in 
der Annahme von Spezifikationen meist recht wablerisch 
waren. — T n W a l z e r z e u g n i s s e n  war die Nach- 
frage nach wie vor recht stark; die schottischen Werke 
gingen in der ersten Miirzwoche mit Preiserhohungen 
von 40 S voran, denen die Midlnnels und weitere Be- 
zirke mit derselben Preiserholiung folgten, wahrend in 
der zweiten Marzwoeho Clereland die Preise fiir Trager, 
Slab- und Formeison um 20 S, Schienen um 25 S und 
Kesselbleche um 40 8  hinaufsetzte. Das Geschiift wurde 
besonders noch dadurch erschwert, dafi sich die Walz-

werke Zusehliige vorbehielten. falls bis zur Lieferung 
weitero Preiserhohungen erfolgen solltcn. Der Abruf 
war aufierordentlieh dringend, besonders von den 
Sehiffswerften, dereń Belieferung sehr im Riickstande 

ist. In  Schwarzbleohen sind die Werke bis Jaliresende 
fast ausverkauft und nur kloinere Posten kamen go- 
legentlioh zu £  40 bis 42 an den Markt. Das Auslands- 
gesohSft, namentlich naeh Indien, -wurdo etwas stiller, 
da dio neue Prciserhohung die iiberseeischen Kaufer zu 
einiger Zuruckhaltung zu veranlassen schien. Die fob- 
Preiso stellten sich fiir Trager £  28, i_l-Eisen, Stab- 

eisen und Winkel auf £  30, X-Eisen £  31, Band- 
eisen £  35, Sehiffs- und Behiiltorbleehe £  35, Kessel
bleche £  34.10. —  In  W e i f i b l e c h e n  litt das Ge- 
schSft unter dem Streik in Siidwales, dor etwa einen 
Monat wahrtć, Immerhin konnten wahrend des Still- 
liegens der Walzwcrke die Eiscnbalmgesellschafteu ihre 
verstopften Linien etwas aufriiunien. Dio iiberseeische 
Naehfrage begann nachzulassen und die Preisstellung 
wurde unregolm5fiiger. Auch der amorikanische Wett- 
bowerb machte sich wieder fiililbar, u. a. in Italien und 
Frankreich. Lieferungen fiir das 2. Viertoljahr wurden 
zu 75 S, 3. Vierteljahr zu 71 S  und letztes zu 
69 S, 20 X  14 Grundpreis frei Wagen notiert. —-. 
V e r z i a k t e  B l e c h e  lagon fest im Hinbliek auf die 
infolge Mangels an Brenn- und Rohstoffen beschrankte 
Erzeugung dor Werke. Die Naehfrage, besonders von 
iiberseeischen Landem, wurdć weniger dringend; aus 
Kalkutta wurdo sogar infolge Geldknapphcit ein starker 
Preissturz gcnieldet, wahrend von Japan noch immor 
ziomlich gute Naehfrage vorlag. Da die Werke fiir 
liingere Zeit ausverkauft sind, hatten sie keine Ncigung 
zu Preisherabsetzungen. G e  w e l l t e  Bleche 24 Normal- 
mafi in Paketen kosteten £  56 und e b e n c  Bleche 
£  57.10.

Der britische A u f ie n  h a n d e l  i i i  E i s e n  u n d  
S t a h l  (ausschl, Maschinen) stellte sieli wahrend der 
Monate Januar bis Marz, vergliehen mit dem Vorjahre 
und dem Jahre 1913 (in 1000 gr. t), wie folgt:

E 1 n f ir l i r A u s f u h r  I

1913 1919 J 1920 1913 1919 | 1920 ]

Januar ................... 234,3 52,6 | 79,0 446.7 171.1 | 261.2 !
194,6 46,4 { 72,0 366 9 110,4 231.1
197,2 35,1 : 72,5 401.7 160,1 295,7 !

Januar/Marz . . . 626,1 134,1 | 223,5 1215,3 441,6 | 788,0 |

Dic P r e i s e  fiir Eisen- und Stahlerzeugnisso 'be- 
trugen Anfang April, verg!ichen mit den Marzpreisen:

11. Miir* 2. April

1920 1920

s .1 S i

R o b  e i s e n :
Cleyeland-GieBerelelrten Nr. 1

*ł h t» 9 • •
CleTeland-Puddelrohelsen „ 4  . .
Ostkuiten-HUmatlt............................

E i s e n :
Stabeisen, gew5bnll«he Qualitat . .

„ markiert (8tafF.) . . . .
W Inkeleisen..........................................
T-Eisen bis 3 Z o i l ............................

S t a b i :  England und Walea:
Knuppel, weieb ................................
Platinen, W a l lU c r ............................
Schienen, 60 Pfund und mehr . . .
Scbwellen und L a s c h c n ...................
Trager ...................................................
W inke l...................................................
Rund- und Yierkantstibo, groBe . .

„ „ „ kleine . .
Flacbe S t i i b e ......................................| 450—490 i 510—540
Schiff*- und Behaltcrblecbe . . . .  470.0 470.0
KeRselblecbe..........................................  570.0 570.0
Schwarableche Nr. 24 ........................  840.0 840.0

I I .  FRAN KREICH . —  Die schwierige Lage der 
franzosischen Eisenindustrie wird durch eine Antwort 
der Handelskanuner yon ^ancv aii den Handelsminister

207.8
200.0
200.0
260.0

490.0
580.0
415.0
505.0

490.0
640.0
420.0
525.0
430.0
430.0
500.0
540.0

212.6
200.0
200.0 
260.0

520.0 
5800
525.0
585.0

490.0
620.0
420.0
525.0 
4?0.0
430.0
520.0
560.0
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auf dessen Schreiben Uber die Notwendigkeit der Yor-. 
inehrung der Ausfuhr deutlich gekennzeichnet: „Alle 
Werke des B i id l ic h e n  Teils yon Meurthe et Moselle, die 
dureh den Krieg nur wenig oder nioht gelitten haben 
und irastande siad, ihre Yorkricgserzeugung wieder auf- 
zunehmen, arbeiten nur m it kaum einem Drittel ihrer 
gewohnlichen Leistungsfahigkeit. Sie sind zu diesen 
auBerordentlich driiekenden Einschrankungen gezwungen 
dureh die ungeniigende Vorsorgung mit Kohle und Koks; 
auBerdem konnen die Waren, die sie einzig und allein 
fur den inneren Yerbrauch herstellen, obwolil dieso von 
den Kaufern dringend rerlangt werden, aus Mangel an 
Yerkehrsmitteln nicht abbetordert werden." Die hier 
gesohilderten Verhaltni8se treffen auoh fiir Lothringen 
zu, dessen Hiitton vor 'dem Kriego iiber 2 Millionen t 
Stahl erzeugten und heute kaum ein Drittel' liefern. 
Wie sehr der Brennstoff mangel die Erzeugung der Eisen
industrie beeinfluCt, geht aus einer ■ Untersuehung liervor, 
welche von dem Comitś des Forges de la Loire hin- 
sichtlich der Stahlgewinnung des Bozirks yeranlafit 
wurde. Von vier Hoehofen ist einor, von 45 Martin
ofen 13 in emgeseh ranktcni Betriebe. Dor''Untersehied 
zwiselien der vollen und der gegenwartig eingeschrankten 

Leistungsfahigkeit betragt:

Abgesehen von dcm erheblichen Ruokgang der Erzeugung 
des Loire-Bezirkes ist auBerdem ein yerhaltnismaBig 
starker Mehrverbrauch yon Brennstoffen fcstznsteHen. 
Der Ausstand der Eisenbahner Endo Februar hat tfotz 
seiner nur kurzeń Dauer die Verkehrsschwierigkciten 
vermehrt und nanientlieh die Versorgung der Eisen
industrie m it Brennstoffen auBerordentlich beeintraeh- 
tigt. Die Lago wurde noch verseharft dureh einen 
Ausstand der Bergarbeiter iu  den Kohlenbecken von 
Pas de Calais, der etwa drei Wochen bis Moijatsendo 
dauerte und sich im Laufe des Monats auch auf dic 
Kohlenbecken des Nordens und von Anzin, ausbreitetc. 
An der Arbeitseinstellung, dic bis auf die Notstands- 
arbeiten yollstandig war, beteiligten sich otwa 80 000 
Bergarbeiter, und der tagliehe Forderausfall wurdo auf 
rund 50 000 t gesehatzt. Die Forderung des ganzen 
Landes im Januar stellte sieli auf 2,16 Mili. t, die E in
fuhr auf 1,67 Mili. t. Im  Loire-Bczirk traten am
18. Marz die Bergleute ebenfalls wegen Lohnstreitig- 
keiten in den Ausstand, jedoch wurde der Streik in drei 
Tagon naoh Annahme eines ministeriellen Schiedsspruchs 
von beiden Teilen beendet. Auch in Ilaute-Marne streik- 
ten dio Bergarbeiter. Da man von all diesen Arbeiter- 
bewegungen eine unheilvolle Einwirkung auf das Wirt- 
schaftsleben des Landes bofiirehtet, hat der Arbeits- 
minister einen Gesetzesyorschlag iiber obligatorische 
Schiedsgerichte eingereicht. Der Entwurf unterdriiekt 
nicht das Streikroeht ais solches, er vcrlangt nur, daB 
vor einer Arbeitseinstellung alle Versuche zu einer giit- 
lichen Einigung der Parteien durch eine Einigungsstelle 
gemacht werden. Gelingt dies nicht, so entseheidot das 
Schiedsgerioht, das, im Grunde zwar fakultativ, jedoch 
obligatoriseh sein soli fiir die Betriebe, deren Stillstand 
das Leben und die Gesundheit der Bevolkerung oder das 
wirtschaftliche und soziale Leben dos Landes in Gefahr 
setzt; ais solche Betriebe sollen u. a. gelten Eisenbahnen 
und Ycrkehrsunternehmungen, Gas- und Elektrizitats- 
werke, Kohlenzechen, Wasservertcilungsuntemehmnngen 
und Krankenhfiuser. Zur Hebung der Kohlennot er- 
klarte sieli England bereit, 60 o/o seiner Kohlenausfuhr 
Erankreioh zur Yerfiigung zu stellen und weiter zu Yer
suchen, 11/g Mili. t. monatlich zu liefern; yor dcm Kriege

bezog Frankreieh nur etwa 20 ó/o der britischen Kohlen
ausfuhr. Die franzosisohen Schiffe sollen in Zukunft ihro 

Bunkerkohlo zu 75 S  erhalten gegen 115 S seither, d. i. 
32 o/o biiligor. Ferner wurde vorgeschlagen, amerika- 
nische Kohle zu 29 bis 31 §, d. s. jetzt etwa 436 Fr., 
einzufiiliren. In  allen franzosischen Berichten wiederholt 
sich die Klage uber die mangelhaften deutsehen Brenn- 
stofflieferungen; besonders seit den letzten politischen 
Unruhen in Deutschland werde fast niehts mehr ge
liefert, wahrend yorher monatlich vom Ruhrbozirk 
300 000 his 350 000 t gesehickt worden seien. Es ist 
bczeichnend, dafi auch in den franzosisohen Fachzeit- 
schriften ais unumganglicli nótige Sicherheit fiir die 
regelmiiflige Versorgung Frankreichs mit Kohlen die Be
setzung der Ruhrzechen und ihro Ausbeutung unter 
franzosischer Aufsicht serlangt wird. Ueber den fran
zosischen Anteil an den von Deutschland in Ausfiihrung 
der Waffenstillstandsbedingungen nung.-lieferten Lokomo- 
tiven wurdo in der franzosischen Kommer die Ziffer von 
2683 angegeben, wovon 697 Stuck wieder an die Aliiier

ten abgetreten und 1986 Lokomotiven auf dio ver- 
sohiedenen franzosischen Eiscnbahnnetze verteilt wurden.

In  den Bezirken von Longwy und Briey sowie im 
Norden ging infolgo der stiindigen A rbeitersehwierig- 
keiten der Wiederaufbau nur langsam voran. Mehrere 
Hoehofen und Stahlwerke wurden in Betrieb gesetzt. 
Im  Norden traten die Metallarbeiter m it Forderungen 
auf Lohnerhohungen —  0,40 Fr. inehr die Stunde —  
jiervor. Auch in anderen Eisenindustriegobieten stellten 
dio Arbeiter Lohnfordcrungen auf, die teilweise zu ort- 
lichen Ausstiinden fiihrten.

Dio Eisenwerke Lothringens, der Saar und Luxem . 
burgs sind jetzt fast durohweg . im Besitze groBer 
Werksgruppen, die fast alle wieder durch gemeinsatno 

Interossen miteinander verbunden sind. Da noch die 
Beteiligung an belgischen Werken hinzutritt, so glaubt 
man, dafi in Kurze der ganzo westliche Eisenmarkt 
unter dem Einflusso eines stillen Syndikats stehen werde, 
ohne seinen Namen zu haben. Gegen eino derartige 
machtige Yereinigung halt man die Schaffung einer 
Organisation der Yerbraucher und des Handels fiir drin
gend erforderlich, damit deren Belange nicht geschadigt 

werden.
Unter don gesohilderten Yerhaltnissęn muBte die 

Eisenindustrie im Marz ganz besonders leiden, und die 
gegonwartigo Leistungsfahigkeit wird nicht nur fiir den 
Osten, sondern fur das ganze Land auf etwa cin Drittel 
der Erzeugungsmogliohkeit geschfitzt. Da auch ab 
1. Marz die Gestehungskosten durch die Preiserhohungon 

von Kohle imd Koks — fiir jene dureh die Erhohung 
des staatliehen Aufschlages von 45 auf 75 Fr., so dafi 
sich franzosische Forderkohle auf 135 bis 145 Fr. 
stellt — , ferner dureh die seit 23. Fcbruar in Kraft 
getretene Erhohung der Eisenbahnfraohten nm 115 o/o 
betriichtlich yermehrt wurden, so war eine neue Preis- 
heraufsetzung in allen Zweigen der Eisenindustrie unaus- 

bleiblich.
In  R o h e i s e n  licrrschte ausgcsproohene Not, da 

Koksmangcl zum Dampfen weiterer Hoehofen notigte; 
in  Lothringen waren neun Zehntel der Hoehofen a u [jer 
Betrieb, seibst auf den de Wendelschen Werken, wo 
bisher mit etwa 40 o/o der Leistungsfahigkeit gearbeitet 
werden konnte. Tm Februar wurden an die franzosischen 
Hiitten 275 000 t  Koks yerteilt, davon 57 000 t fran- 
zosiseher, 60 000 t englischer und 158 000 t deutscher 
Herkunft; yon dem Ruhrkoks crhielt Lothringen 
101 000 t und Meurthe et Mosello 57 000 t. Die Roh- 
eisenpreise des Comptoir de Longwy betrugen Ende 

des Monats 505 bis 525 Fr. gegen 405 bis 425 Fr, Ende 
Februar, dor Preis fiir Hamatit 700 bis 720 Fr. gegen 
520 bis 540 F r .; Luxemburger GieBerciroheisen Nr. 3 
ist von 650 Fr. auf 1000 Fr. frei Grenzstation gestiegen.

Bei der beschriinkten Roheisenerzeugung war die 
Versorgung mit H a l b z e u g  ebenfalls ungenugend, so 
dafi ostliche Werke sogar nm Zuteilung grolSerer Men
gen halbharter runder und rechteckiger sehwerer Pro

Bei
vollPm
Betrieb

t

Jetzige

Leistung

t

Ausfall

in t in %

'
Roheisen-Krzeugung . . . 89 000 28 000 61000 08,5

Martinstahl-Gewinnung . . 524 000 168 400 355 600 *67,9
Tiegel8»ahl-Gewlnnung . . 54 00» 14100 39H00 73,7
Stahlgewinnung insgesamt.. 578 000 182 f»00 395 500 68,4
Kohlenyerbrauch . . . l 017 000 424 900 592 100 58,2

X V I . a 72
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file ans Heeresvorraten ais Ersatz fur Kniippel er- 
suehten. Das Comptoir sidćrurgiąue —  Abtoilung Ilalb- 
zeug —  machte ara 29. Februar durch Rundsehreiben 
eino Erhohung dor Preise bekannt, und zwar um den 
Betrag der Frachterhohung vom Werk bis zum Bestim- 
mungsort fur alle Ilalbzeuglieforungen, auGerdem eine 
Preiserhóhung um 75 Fr. f. d. t ab Werk infolgo der 
Vermehrung der Sclbstkosten der Werko durch dic 
Fraohterhohung.

Der Bedarf an W a l z e r z o u g n i s s o n  war 
beinaho unbegrenzt, Ware stand aber nur in be- 
schrankten Mengon zur Verfiigung. Dio Preise stiegen 
weiter orheblich und von Werken und Verkaufsver- 
einigungon erfolgten Rundsehreiben iiber eintretendc 
PreisorhBhungen unter Berufung auf die stark vermehr- 
ten Gestehungskosten infolgo Frachterhohung und Ver- 
touerung der Brcnn- und Rohstoffe sowie ungeniigonder 
und unregelmiiBiger Vorsorgung damit. So zeigte Creusot 
am 1. Marz eitac Proissteigerung von 250 Fr. fiir ge- 
wohnlichos Stabeisen an, so daC sich dor Werksgrund- 
preis auf 1200 Fr. stellte. —  Fiir B 1 e o h e , dereń 
Erzeugung bei weitem nicht dem Bedarf geniigte, und 
die nainentlich vom Schiffbau stark verlangt wurden, 
setzte das Comptoir des tóles nouo Grundpreiso fest, 
und zwar fiir Grobblecho und Univertalciscn auf 
1050 Fr., Mittelbleche auf 1230 Fr. und Feinblecho auf 
1290 Fr. f. d. t. Dio Notierungen der Lyoner Handels- 
kammer am Ende dos Monats lautoten fiir Grobblecho 
1560 bis 1600 Fr., Stabeisen 1350 bis 1380 Fr. und 
fiir Trager 1300 Fr. Radreifen, die vor dem Kriege 
202,50 Fr. kosteten, stehen auf 1500 bis 1600 Fr. und 
mehr, gewohnliche Drahtstifte 1900 Fr. Grundpreis. Die 
Abteilung des Finanzministeriums zur Liquidation der 
Vorrate hat eine neue Preislisto herausgegeben, und zwar: 

D ie  Tonne  l a  Fr.
Welche Knllppel . . . .  700 Bleche, 3 und 1 mm . . 1020 
Trager 130 2GO, Grundpreis 900 ,, 2'/» mm . . . .  1050
TJ-EUen 140—220, Grundpr, 0**0 2 m m ....................1110
Stab- u. Formeisen, „ 850 „ l 1/-’ mm . . . .  1140
Bandelsen . . . . . .  780 „ 1 mm . . . . .  1170
W alzdraht.............................  900 „  */io—*/io mm . . 12'0
Grobblecho, 5 mm und mehr 1000 „ v. wenig ala ‘/)0 mm 1380

Dor Minister dor befreiten Gebiote erklarte in einem 
Sehreiben an das Groupement des Sinistrćs die For
derung der Industriellen des S a a r  gebietes auf eine 
Preiserhóhung fiir zu friiheren Preisen abgeschlossene 

und noch zu lieferndo Auftrage mit. Riicksicht auf die 
gestiegenen Selbstkosten fiir gerechtfertigt. Es lioge ein 
Fali hoherer Gewalt vor,-der dię Ausfiihrung der Auf

trage des Groupement an diese Werke umnoglich mache.
Die P r e i s e  des Verbandes der Pariser Eisen; 

handler betrugen Ende Miirz, yerglichen mit Januar 
und Februar: ■

4- 36.Fr. Oktrol f. d. t
Ende ■ 

Januar 

Fr. f. d. t

Ende 
Februar 

Fr. f. d. t

Ende 
mrz 

Fr. f. d. t

Triiger . . . . . . 1050 1150 1270
U -E isea ........................ H 00 1200 1320
Słabe *en I. Klasse . . 1050 U 00 1300
Winkeleisen . . . , . 10 -0 1200 1300
Band e i s e n .................... 33r.O 1450
B.eche, 5 mtn und mehr 1230 13C0 1490

4 12H0 1390 1520
3 1290 1420 1550

„ 2‘/» 1400 1540 1670
2 1420 15C0 16K0

„ l 1/* 1550 1G90 1810
1 1590 1730 1860

„ unter. 1 mm . . 1710-1810 1890-1990 2020—2120 i

I I I .  BELG IEN . — Dio Nachfrage am bclgischon 
Eiseiimarkt war aueh im Berichtsmonat auCerordentlich 
dringend, konnte jedoch nur zum Teil Befriedigung 
finden, da e3 infolge des andauernden Brennstoffmangels 
nicht moglich war, die Erzeugung zu vermehren. Die 
K o h lo n fo rd e run g  des Landes' selbst, die im Januar 
nahezu wieder die Gewinnung vor dem Kriege erreicht 
hatte, ging im Februar infolge von Bergarbeiteraus- 
stfinden auf 1 684 000 t  oder rund 88 °/o der Monats- 
ausbeute 1913 zuriick. Die Lage des Kohlenbergbaues

diirfte auch weiterhin nnsichor bleiben im Hinbliok auf 
neuo Arbeitcrforderungen und drohendo Ausstande, die 
Verminderung der Einzelleistung des Arbeiters sowie 
dio Befiirclitung der Verstaatlichung des Bergbaucs. Um ' 
eine Steigerung der Forderung durch Niederbringung 
woiteror Sohachtc zu yeranlassen, hat der Minister der 
offentlichen Arbeiten versehicdene Bergwerksgesolltochaf- 
ten auf das Gesotz von 1914 hingewiesen, wonach dor 
Verfall eines genehmigton Ausbeuterechtos ausgesprochen 
werden kann, wenn der Inhaber die AufschluGarbeiten 
nicht fiinf Jahre nach der Konzessionsverleihung be- 
gonnen hat. Hinsichtlich der Preisstellung wnrden die 
Zcchen ermachtigt, m it Gultigkeit ab 1. Marz eine Er
hohung von 7 Fr. fiir die Tonne Kohlen sowie 12 
und 14 Fr. fiir Koks vorzunehmen. Die Zufuhren 
auswartiger Brennstoffe erfolgten sohr mangelhaft 
und unregelmaliig. Gegen Ende des Monats wur
den die Kahnzufuhren etwas regelmaBiger; seit De
zember sind etwa 60 Kahne mit 15 000 bis 20 000 t 
Brennstoffon angekommen, iiber doron Giite jedooh ge- 
klagt wurde. —  Besonders drtickend wird der Mangel 
an K o k s  empfunden, woran den Hoohofenwerken 
monatlich nur etwa 60 000 t zur Verfiigung gestellt 
worden konnen. Zwecks Vermebrung der Koksmongen 
wird die Frage der Gowinnung durch Verwendung eng- 
lischer Fettkohle m it belgischer halbfetter, zur Koks- 
erzeugung sonst ungeeigneter Kohle, ernstlich gopriift. 
Dio Kokspreise stellen sich auf 115 bis 120 Fr. frei 
Hoehofen. Die Preiserhóhung der Kohle um 7 Fr., ver- 
bunden mit der Verteuerung des Teers, hatte aueh eine 
Preisheraufsetzung fiir Briketts zur Folgę, dio vom 
1. April an auf 130 Fr. fiir Sorte I , 133 Fr. fiir 
Sorte I I  und 137 Fr. fur Marine-Gute festgesetzt wurden.

Angesichts der umfangreichen Nachfrago und einer 

nahezu unvcranderlichcn Erzeugungsmoglichkeit infolge 
Brennstoffmangels, in Verbindung m it einer standig zu- 
nehmenden Yerfcuorung der Rohstoffe, muGten die Preise 
eine weiter steigendo Richtung einschlagen, dereń Ende 
noch nicht abzusehen ist. Eine festo Preisstellung gab 
es Uberhaupt kaum, da die Werke meist nicht imstande 
waren, bostimmte Lieferfristen zu stellen, und in der 
Regel nur zu den am Tago der Lieforung giiltigcn 
Preisen verkauft wurde. Die A u s f u h r  v o n  E i s e n  
u n d  S t a h l  bewegte Sch deshalb in engeren Grenzen; 
man noigte sogar zu der Ansicht, die Ausfuhr von 
Walzerzeugnissen verbicten oder sie durch Einfiihrung 
von Ausfuhrbewilligungen mehr oder weniger beschran- 

ken zu sollen. Bei der Bedeutung, dio der belgische 
Auslandsabsatz vor dem Kriego im Verhaltnis zur Er
zeugung dos Landes einahm, belouchtet dieser Wunsch 
deutlich die schwierige Lago des belgischen Eisenmarktes. 
Die nachstehende Zahlentafel iiber den AuGenhandel von 
Eisen und Stahl, Eisenerz und Brennstoffen gibt einen 
Ueberblick iiber den Stand des Auilenhandels in den 
Monaten Januar und Februar 1919, verglichen mit den 
gleichen Monaten des Jahres 1913:

In  1000 t

Einfuhr Ausfuhr

Jan./Febr 
1913

Jan./Febr 
1920

Jan./Febr. 
- 1913

Jan /Febr. 
1920

Roheisen . . . . 107,8 1,5 2,5
AltMsen . . . . 30,0 40,5 22,4 1,3
Halbzeup . . . . 14,2 56,1 28,7 0,8

0,2 8,1 20,9 5,2
Schienen . . . . 1,1 2,1 25,4 2,8
Stabeisen . . . . 7,2 9,8 101,2 35,1
Bleche . . - . . 6,9 5,6 30,5 12,8
Draht . . . , . 1,2 2,4 4,6 8,3
Rohren . . . . 
Rollendes EUen-

4,0 1,1 0,6 0,8
bahnzeug: . . . 0,2 22,5 14,7 2,6

Na?el und Stłfte . 0,2 0,1 2,2 3,6

Eisenerz . . . . 1230,2 . 297,3 157,4 8,1
1462,9 91,5 815,1 225,0
222,3 11,4 173,1 23,9
7o,7 0,1 81,5 28,8
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Dio starkę Nachfrage nach R o h e i s e n  hielt an, 
konnte jedoch im Hinblick auf die ungeniigonde Er- 
zoOgung keine Befricdigung finden. Die den Hochofen 
zur Verfugung gosteliten Koksmengen stellton kaum 20 
bis 25 o/o der Menge dar, die zu einem regelmaBigou 
Gang der in Botrieb befindlichen und betriebsbcroiten 
Ilochofon erforderlieh ware. Die Roheisenerzeugung ist 
im Februar auf 53 000 t  gostiegen gegenubor Januar 
mit 41 000 t, sie betrug jedoch nur rund i/i (25,7 o/0) 
der durchschnittlićhen Monatsgewinnung des Jahro.ł 1913 
(207 000 t). Einzelheiton iiber den Hochofenbotrieb nm 
1. April des Jahres, vcrglichen mit frtthcrcn Daten, gibt 
dio folgende Aufstellung, wobei allerdings unter den 
bestehenden Verhaltnissen die tiigliche Erzeugungsziffor 
wegen dos UnregelmaCigen Botriobes der Oefen yielfach 
nicht den wirkliehen Ergobnissen entspricht.

Hochofen am 1. April 1920

Yor-

banden

lm

Betrieb

auD^r 
Bctri.b 
oder im 
V irder- 
aufbau

Er
zeugung 

in 24 
Stunden

i

Ilennegau und Brabant 30 6 24 1000
L u ttic h ......................... 20 7 13 1035
LuxemDurg . . . . 7 1 6 130

Insgesamt:

ara 1. April 1920 . . 57 14 43 2165
am 1. Januar 1920 . 56 12 44 1580
am 1. Oktober 1919 . 56 10 46 1526
am 1. April 1913 . . 55 52 3 7109

hohten Proisen sich auf spiitere Lieferungen einzulasson. 
Auch das Ausland war m it starker Nachfrage am Markte, 
wobei nach den Preisen wenig gofragt, violfach sogar 
Pramien goboten wurden. Besonders starkę , Ąpforde- 
rungon stellten dio Mittelmeorliinder; gegon Monatsende 
traten infolge der politischen Unruhen in Deutschland 
auch Holland und die nordischen Staaten ais Kaufer auf, 
ebenso die Uberscoisehen Landor. Verkauft wurde jedoch 
nach dem Auslande im Hinblick auf den kaum zu bo- 
friedigendon Inlandsbedarf wenig, man beschrankto sich 
nur auf das unbedingt Niitige, um nicht jede Verbindung 
mit den Abnehmern vor dem Kriege zu verlieren. Trager 
und Stabeisen, dio Ende dos Vormonats etwa 1100 bis 
1200 Fr. kosteten, stiegen im Laufe des Monats auf 
1300 Fr. frei Bahnwagen Werk, fiir dio Ausfuhr mit 
Riieksicht auf dio orheblich gestiegenen Verfraehtungs- 
sowie die Ladekosten in Antworpen auf etwa 1350 Fr. 
fob. Schienen stiegen von 1100 bis 1200 Fr. Ende 
Februar, auf mindestens 1300 Fr. im Marz, ea sollen 
jedoch schon Preise bis 1400 Fr. im Inlande und fob 
Antwerpcn bis 1450 Fr. verlangt worden sein. Bleche 
kosteten am Monatsende mindestens 1500 bis 1550 Fr.

Die P r e i s s t e l i u n g  von Eisen- und Stahlerzeug- 
nissen am Ende des Monats unter Gegenuberstellung der 
entsprechenden Notiorungon von Ende Marz 1913 zeigt 
die folgende Aufstellung:

Die Toune in Fr.

Thomasroheisen kostete Ende des Monats 900 bis 
925 Fr., Luxemburgor GieBereieisen 950 bis 1000 Fr.

Die Roheiscnnot ffihrte natiirlich auch zu einem 
Mangel an S t a h l ,  worin dio Erzeugung im Februar 
(Rohblocko und StahlformguB) 76 000 t  gegen 206 000 t 
im Monatsdurchschnitt 1913 betrug, d. i. 34,9 o/u. 
H  a 1 b z o u g war nach wie vor sohr knapp und kaum 
erhaltlieh. —  In  W a l z e r z o u g n i s s e n  wurden die 
Anforderungen fast noch dringender ais in den Vor- 
monaten, jedoch waren die Werke wegen der UngewiG- 

heit iiber die Marktlago nicht geneigfc, selbst zu den or-

Ende Mtirz

'  5 * f ' ' "  , ' r 1913 1920

Thomas B ohe isen .............................. 89 00 000-925
GieBcrel-Roheisen Luxemburg . . 90.00 - 950-1000
TrUger............................. 165,00 13^0 00 .
Trttuer fob A n tw e rpen .................... 141.25 1350.00
S ch ie ne n ............................................ 150 00 1300/0
Schweiflstabeisen Nr. 2 .................... 165,00 1300,00

desgl. fob Antwerpen.................... 141,25 1350,00
Fluflstabei»en . .............................. 160,< 0 1300,<>0

desul. fob Antwerpen.................... 141.25 1350,00
Bleche Nr. 2 aus ScbweiBei-en . . 175,00 —

de gl. lilr die Ausfuhr . . . . 161,25 — -

Tbom a«bieche.................................. 172 50 1500,00
desgl. fOr die Ausfuhr . . . . 158,75 1550,00

Stahlwirks-y^rbanl, Aktifngssellschaft, Diisse'do:f.
— In  den Schluflberatungen des Stahlwerks-Verbandes 

am 25. April ist die E r r i o h t u n g  i e s  E i s o n -  
w i r t s c h a  f  t s b  u n d e a  b e s oh  1 o ss e  11 worden. 

Gleichzeitig wurden dio fiir den Monat M a i  giiltigcn 
W o r k b g r u n d p r o i s e gegenuber den A p r i l -  
preisen wie folgt h e r a u f g e s e t z t :

Ton J6  auf .K 
f. d. t

Rohblocke . . . .  . .............................. 2407 26^0
Vorg**walzte B locke........................ ....................  2442 2900
K n iip p e l.................... ....  2477 3125
Platinen . . . . . . . . . . . . .  2482 3200
Stubel-en . . . . . . . . . . . .  2802 3650
Ba >d- und Uniyersaleisen .............................  3052 4050
Formeisen;

fQr Norddeutschland.............................  2772 3620
„ SiMd- utscbland . ..............  2775 3R23

Grobhl^che llf»er 5 m m .............................  3587 4700
Mhteiblecbe 3 h!« 5 n.m . . . . .  . . 4022 5535
Felnbleche 1 mm und m e b r ........................  4037 5R00

„ unter t m m .............................  4112 5625
FluOelsnn -Walzdraht ..................................  3302 4150

Der Z u s e h l a g  f i i r  S.-M.-Q u a 1 i t a t wurde von 
250 M  auf 150 M  h e r a b g e s e t z t .  Die Preise treten 
mit dem 1. Mai in Kraft und haben Gcltung fur alle 
nach dom 15. April getiitigten und zu tatigenden Ge- 

schafte. Zur Abwicklung der v o r dcm 15. April ab- 
gesehlossenen Gesohafte wird eino Frist bis zum 30. Juni
1920 gela-tsen. Wenn g l e i t e n d e  P r e i s e  ohne 
Nebenabredon vereinbart sind, so treten fiir Lieferungen 
ab 1. Mai die jeweiligon Preise und Bedingungen des 
Eiscnwirtschaftsbundes iij Kraft.

Dio Festsctzung der W e i t e r v e r k a u f e  f u r  
d i e  H a n d l o r  erfolgt im Eisenwirtschaftsbund vor-

liiufig derart, dafi den Handlem auf die direkte Be 
lieferung ab Werk ein Zusehlag bis zu 4 o/0 und bei 
Lieferung ab Lager ein Zusehlag bis zu 20 o/o je naeh 
Fabrikat auf dio Verkaufspreise zugebilligt worden ist. 
Bei Lagcrverkaufen tragt der Handler die Unkoatcn' 
und Umsatzsteuer.

E hOhung der Ebrn^UifnhrprelSP. —  Der Deu t-  
s o h e  S t a h l b u n d  hat mit eofortiger Wirkung 
seine Preise fiir die unmittelbare Ausfuhr fiir die Tonne 
gewohnliche Thoma;qualitat, Frachtgrundlage Ober
hausen, wie folgt e r h 6 h t:

Stabeisen:

nach Schweden, Finnland und Polen .
„ Norwegen . ..................................„  DUn^mt-rk . . . . . . . .
„ Hot and und den boli. Kolonlen
,, der Schwelz..................................

Bandeisen und Uniyersaleisen:

nach S-bweden, Finnland und Polen .„  >*orwrecn......................................
,, D a n e m a * k ...................................
„ Holland und den holi. Kolonien
„ der SchweU . ..............................

auf 500 nch»fed. Kronen 
, „  550 Kronen 

„ 625 „
„  800 Gulden 
„  650 Scbw. Franken

auf 575 ichwed. Kronen 
„ 6*5 Kronen 

. „ 700 „
, „ 350 Gulden 
. „ 750 Sehw. Franken

d e  Rege'mg der Eisenwirtschaft. — Boi der 
Wiedergabe dor V e r o r d n u n g z u r  R e g e l u n g  
d e r E i s e n w i r t s o h a f t 1) i s t  insofern ein F e h l e r  
jinterlaufen, ais bei der Aufzahlung der ordentlichen 
Mitglieder die Ueberschriften „Erzeuger-Arbeitnehmer" 
und „Handels-Arbeitnehmer" (S. 458) vertauscht sind. 
Der Text bleibt mnerandert bestehen.

i )  V g l. S t. u. E . 1920, 1. A p r il, S . 456/60.
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Die neuen Ausfulrabgaben. —  Wie dio Yer
ordnung iiber die AuRcnhandelskontrollo *) bestimmt, 
sollen boi der Ausfuhr von Waren zngunsten der Reichs- 
kasse bestimmte A b g a b e n  erhobeti werden, deren 
H3ho iefet fcstgelegt ist. Die neuen Satze. treten mit 
dem 1. Mai 1920 in Kraft. Fur die TJebergangszeit 
ist bestimmt worden, daB, soweit die Ausfulirbewilligung 
vor dieseiii Zeitpunkt erteilt ist, die Ausfuhr vom 
1. Ju li 1920 ab nur zulassig ist, wenn dio Abgabe fiir 
den W.ert. der bis dahin noeli nicht zur Ausfuhr ge- 
langten ■ Waren nachtriiglich entrichtet wird. Bei der 
Erhebung der Abgaben ist man zu dem W  o r t z o 11 - 
s y s t e m  iibcrgegangen. Es wird cin bestimmter Pro- 
zentśatz vom Wertc erhoben, der je nach der Be- 
schaffenheit und Wichtigkeit der Waren fiir die deutsche 
Volkswirtschaft yerschieden ist. Die Ausfulirabgaben 
werden nur fiir diejenigen Waren erhoben, deren Aus
fuhr y e r b o  t e n  ist. Wo es sich um a u s f u h r -  
f r e i  e Ware handelt, findet eine Erhebung von Aus- 
fuhrabgaben nicht statt, es sei denn, dafi die Ausfuhr 
nachtraglich verboten wird. Bei der Ausfuhr in den 
Fręistaat Danzig sowie in das Saar- und Mcmelgebiet 
und in die Kreise Eupen und Malmedy wird eine Ab- 
gabc bis auf weiteres n i c h t  erhoben, soweit die auszu- 
fiihrenden Waren fiir den eigenen Bedarf dieser Ge- 

biete bestimmt sind. Die Stelle, welche die Ausfuhrbe- 
willigung erteilt hat, kann von der Erhebung de,r Ab
gaben aueh boi Erteilung der Ausfuhrbewilligung nach 
dem 1. Mai 1920 ganz oder teilweise dann abSehen, 
wenn-nachgewiesen wird, daB dio Ausfuhrwaro vor dem 
1. Januar 1920 zu Bedingungen naeh dem Auslande 
verkauft ist, welche die Zahlung der Abgaben ohne 
Verlust und ihre Abwalzung auf den Verkaufor nieht 
gestatten, und wenn cin entsprcchendcr Antrag bis zum
1. Juli 1920 bei dieser Stelle eingeht.

Aus, ' dor A u f s t e l l u n g  der Abgaben, welche 
dio gleiche Anordnung aufweist wie der Zolltarif, sind 
besonders die Abschnitte 2, 17 und 18 fiir uns von 
Bedeutung. Der z w e i t e  A b s c h n i t t  enthalt die 
m i n e r a i i s c h e n  u n d  f o s s i l e n  R o h s t o f f e  
sowie die M i n e r a l o l e .  Fiir Steine und Erden sind 
zumeist 10 o/o Abgabe angesetzt worden; von den 
E r  z o n wird fiir Eisenerz und fiir Manganerz 8 o/o, fiir 
eison- oder manganhaltigo Gasreinigungsmasse 10 o/0 er
hoben. S t e i n k o h l e n ,  B r a u n k o h l e n ,  T o r f  
u n d  K o k s  sind a b g a b e f r e i. Fiir die koksartigen 
RUckstande aus der Destillation der Mineralole und des 
Teeres sowie fur formbaro Kohle sind 10 o/o, fiir Mi- 
neralHlo 2 bis 6 o/o und fiir Teer und Teererzeugnisse 
10 o/o zu entrichten.

Der s i e b z e h n t e  A b s c h n i t t  enth&lt die u n -
o d 1 e n M e t a l l e  und Waren daraus. Roheisen hat 3 o/o 
zu entrichten, Walzen und Maschinenteile, rohe Bisenwa- 
ren geben 5 o/o ab, Kochgesohirre, Herdc, Oefen 6 o/o, 
Bleehe 3 0/o, Eisenbahnschwellen und Achsen 3 °/o, 
Dampfkessel 6 o/0, ebenso Hammer, Pfliigc, Wagen und 
Beschlage; Aluminium im rohen Zusiand ist frei, fur ge- 
schmiedetes sind 1 o/0, und fiir Waren aus Alu
minium 4 o/o zu entrichten, Aehnliche Satze bcstehen 
fiir dic iibrigen unedlen Metalle und daraus yerfertigten 
Waren. Nur fiir Zink und Zinkwaren sind 8 o/o fest- 

gesetzt.
Der a c h  t z o h n t o  A b s c h n i t t  enthalt die Satze 

fiir M a s c h i n e n -  und e l ó k t r o t e c h n i s c h c  E  r - 
z e u g n i ss o. FurFahrzcuge,Dampfmaschinen undLoko- 
motiven sind 6 o/o, Nahmaschinen 8 o/o, Kraftpfliige fi o/0 
und Buchdruckmasehinen aller Art 6 o/o zu entrichten. 
Elektrotechnische Erzeugnisse sind meist m it 6 und 8 o/0, 
Motorfahrzcuge nut 8o/o und Seeschif fe mit 6 n,o angesetzt.

,Zollvo>-schrifien fiir den Veikehr naeh Be>gen. —
Nach Mitteilung der Yerwaltung der belgisehen Staats- 
bahnen in Briissel gelten fur die Beigabe von E  i n - 
f u h r e r l a u b  n i s  s c h  e i n e n  bei Sendungen nach 
und durch Belgien bis auf weiteres besóndere Bestimmun-
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gen, nach denen ein Einfuhrerlaubnissehein (Einzel- oder 
Gesamterlaubnisschein) —  licence d’importation oder 
licenee globale —  des Belgisehen Staates nur bei be- 
stimmten Waren deutschen Ursprunges oder deutscher 
Iierkunft erforderlicli i.Ą. Hierzu gehoren auch Eisen 
und Stahl (gesehmiedet, gcwalzt oder gezogen), Ma- 
scliinen aller Art fiir Industrie und Landwirtschaft ein- 
sclilieBlich ihrer Zuhehorteile m it Ausnahmo des rollen- 
den Eisonbahnzeugs, ausgenommen desjenigen fiir enge 
Spur. Diese Waren diirfen jedoch unter bestimmten Vor- 
aussetzungen auch ohne Erlaubnissehein nach Belgien cin- 
gefiihrt w-erden, z. B. wenn es sich um wieder zuriick- 
erstattete Waren oder Gegenstaudo handelt,. dio zufolge 
den Bestimmungen der Wiederherstellungskommission ais 
Gegenleistung fiir die Wicdereinfuhrung anzusehen sind,' 
oder aueh bei Wiedcreinfiihrung von Erzeugnissen bol- 
gisehen Ursprungs, die naeh Belgien zuriickgefiihrt wer

den, deren belgisclie Iierkunft geniigend festgestellt ist.

In łeralliierte Dnterkommission fiir Bewaffnung in 
Rheinland-Westfalen. — Die i n t c r a l l i i o r t e  TJn- 
t e r  k o m m i s s i o n  f i i r  B o w a f f n u n g ,  die fiir 
die Besichtigung der Werke des nicderrhcinisch-wost- 
falischen Industriegebictes hauptsaehlich in Frage 
kommt, hat seit. dom 21. April 1920 ihren Sitz von 
Munster i. W. nach D u s s e l d o r f  yerlegt. Dic Ge- 
sehaftsraume bofinden sieh K  y e u z s t  r. 21. De?gleichen 
ist die V e r b i n d u n g s s t e 11 e M  ii n s t e r der deut- 

sehen Heercsfriedenskommission nach D u s s e l d o r f ,  
H o t e l  L e n n a r t z ,  B e n r a t h e r  S t r a C c ,  ver- 

legt -worden.

China und die deutsche Industrie. —  Im  Berliner 
Bezirksverein des Yereines deutscher Ingenieure sprach 
M. Th. S t r e w e iiber die I n d u s t r i a l i s i e r u n g  
C h i n a s  u n d i h r e B e d e u t u n g  f i i r  d e n  w i r t - 
s o h a f t l i c h e n  W i e d  e r a  u f  b a  u D e u t s c h 
l a n d s .  Wie der Yortjragende ausfiihrte, hat nicht 
Chinas Wille, sondśrn Englands Eifersueht dio deutsche 
Ilandelsorganisation in Cliiiia zerstort. Trotzdem wird 
bei der jetzfc m it Macht einsetzenden Industrialisierung 
Chinas deutsche technische Intelligenz und dio tajige 
Mitarbeit der deutschen Industrie ihren gebiihrenden 
Platz finden; China hat erkannt, dafi sein eigenes Wojil 
die Mitarbeit der Dcutschem fordert. Alle Yorbedingungen' 
fiir eino schnelle Industrialisierung in grofiem Stil siud 
in China gegeben. Das Land bietet- eine Fiille wichtigcr 
Rohstoffe, hat ein unbegrenztes Arbeitermaterial und 
einen stets aufnahmebereiton unbeschrankten Ab«ata- 
markt. Chinas Kapitalkraft hat sich infolge de3, hohen 
Silbcrkurses bedeutend erholit. Der Reiehtum der Aus- 
landsolunesen und die Eifersueht des internationalen 

Kapitała sind -weitere wic-htigo Telle, fiir die Losung der 
Kapitalisierungsfrage in China.

Fiir Deutschland bedeutet dic Industrialisierung 
Chinas eine heutc bei begrenztem Weltmarkt . hochst 
wichtige Absatznioglichkeit seiner Erzeugnis-o, Apparate. 
und Maschinen. Die Zufuhr an Nahrungsmittcln und der 

wichtigsten Rohstoffe zum Weltmarkt wird gehoben und 
dadureh die Ernahrungs- und Rohstofffrage fur Deut eh- 
land crleichtert. Endlich offnet sich wieder Neuland fur 
den deutschen industriellen TJnternehmungsgeist, der zur- 
zeit durch den Friedcnsvcrtrag in seiner Aufienwirku^g 

beschrankt wird.

Actien-GeseUschaft fiir Elsenlnduitrie"’ u ”d Briieken- 
bau (voTmls Johann Caspar Ha-kort) in DuPburg.
— Nach dem Berieht des Yorstandes wurden im ab- 
gelaufenon Geschaftsjahre 1919 einige neue Wcrkzeug- 
masćhinen angeschafft. Der gegenwiirtige Auftrags- 
bestand sichert den Werken im neuen Geschaftsjahre 
volle BeschSftigung. Schwierigkeiten bereitet immer 
noch die Besćhaffung von Roli- und Brennstoffen. Dic 
Gewinn- und Verlustrechnung zeigt neben 33 360,36 M  
Vortrag aus 1918 und 20 420 M, Gewinnausteil und 
Mehrerlos auf ausgeloste Aktien der Elblagerhaus-A.-G. 
Magdeburg einen Betriebsgewiun von 2 031 565,71 J6,
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Nach Abzug von 954124,83 J i  allgemeinen Unkosten, 
Gewinnanteilon, Unterstutzungen usw., 290 859,57 J t  Ab- 
schreibongon und 87 512 J i  Kursverlusten verbleibt ein 
lieingewinn von 752 849,67 J L  Iliervon werden 63000 J t  

der Untcrstiitzungsriicklage zugefiihrt, 225 000 J t  Ge- 
winn (15 o/o gegen 9 o/o i. V.) auf dio Vorzugsaktien 
und 420 000 J t  (14 o/0 gegen 8 o/0 i. V.) auf dio 

Stainmaktien ausgeteilt und 44 849,67 J i  auf neue 
Rechnung yorgetragen. Zur Verstiirkung der Betriebs- 
mittel wurde besdilossen, das A k t i o n k a p i t a l  um 
2 250 000 J i  auf 6 750 000 J t  zu e r h o h o n .  Ferner 
sollen 2 000 000 J t  Teilschuldyerschreibungen ausgegebon 
und,dio Vcrwaltung ermachtigfc werden, boi Bedarf eine 
weitere Million J t  auszugeben.

Gebr. Korting, ńktiengesellschaft, Hannover-Lin^tn.
— Das abgelaufeno Gesohaftsjahr war der Umstellung 
auf Fricdenfarbeit gewidmet; eino geregelto Erzeugung 
wurde dadurch yerzogert. Die Rohstoffnot, der Mangel

an Eison und Kohlen wirkton weitor hommend, so daB der 
groBen Nachfrago nach allen Erzeugnissen, namentlich 
aus dom Ausland, nur zum Teil entsprochon werden 
konnte. Die Unternehmungen der Gesellschaft in Deutsch
land und dem erreiohbaren Ausland arbeiteten zufrieden- 
stellond, mit Ausnahmo der ungarischen Radiatoronfabrik
A.-G. in  Budapest, welche durch dio politische Lago 
in Ungarn genotigt wurde, ihren Betrieb einzustellen. 
Das Jahresorgebnis wurde dureh Auslandslioterungen und 
durdi den rechtzeitigen Einkauf von Rohstoffen und Halb- 
zoug giinstig bceinfluBt. In  das neue Geschaftsjahr wurde 
einbefriedigender Auftragsbcstandubernommen. DerReeh- 
nungsabsdiluB welst nach Abzug aller Unkosten, Zinseu, 
Absehreibungen usw. einen Reingewinn yon 3 311106,-17 .li 

aus. IIiervon werden 171 175 J t  der Riicklage zugefiihrt,' 
110 000 J t  Gewinnantcil an den Aufsichtsrat yergtttet,
2 850 000 J t  Gewinn (15 oJo gegen 10 o/0 I. V.) ausgeteilt 
und 179 931,47 J t  auf neue Rechnung yorgetragen.

Ein Beitrag zu unserem Nachrichtendienst im Auslande.

„Retenu en Allemagne a cause do la guerro", so 
lautet der einer Drucksaohensendung an den Verfasser 
dieser Zeilen aufgeklebto Zettel der Oberpostdirektion 
Berlin, dio zuyorkommend auch die deutsche Ueber- 
setzung hinzufiigt: „Aus AnlalS des Krieges in  Deutsch
land zuriiekbehalten. Dieso, zweifellos aueh an zahlreichc 
andere Mitglieder des ehemaligen Abgeordnetenhausos 
nach Berlin geriohtoto Sendung stammt aus dem Jahre
1918, tragt den Poststempel Ziirich 21. 8.18 und wurdo 
vor kurzem an den Adressaten durd i die Dusseldorfer Rost 
bestellt. E in geschichtlich anzichender Beitrag zu der 
zarten Rucksicht,. dio seitens der damaligen Regierung 
auf dio Auslandsstaaten genommen wurde, denen gegon- 
iiber sie sidi wohl nicht duroh Verbreitung einer Schrift 
sohuldig machen wollto, die die Notwendigkeit einer Ver- 
bessorung unseres ’ Nachrichtendienstos im Auslande dar- 
legt. Nebenbei gesagt, in yollig objektiver Weise darlegt, 
ohne irgendweleheAngriffe auf ausliindischo Regierungen! 
Die Schrift ist sehon acht Jahro vor Ausbrueh dos Krieges 
von einem Auslandsdeutschen geschrieben, der sie nun
1918 mit einem Yorwort yersah und an deutsche Ab- 
geordnete sandto, weil hochate Gefalir im Verzuge sei.

E r weist einloitend darauf liin, dafi dio deutseho 
Politik —  yorausgosetzt, dafi es iiberhaupt eine gibt —  
die Unterlassungssiinden zahlt, dio sdt Bismarcks Sturz 
den Abfall zweier Bundesgenossen und dio damit ver- 
bundene Verlangerung des Weltkrieges um Jahre ver- 
schuldetcn. „Dio Ersparnis von 1 Million jahrlich, die 
man zu wenig ausgab, kostet dem dcutschen Volke jetzt 

mindestens 60 Milliarden." Ungefahr wortlich hat das 
der Verfasser dieser Zeilen in  der Budgetkommission des 
Reichstages schon 1904 in Aussicht gestellt, ais man unter 
Thiersdiy von Bogendorff seinen Antrag ablehnte, die 
Mittel fur den auswiirtigen Nachrichtendienst von 
250 000 J i  auf 1 bis ll/a Millionen J t  zu erhohen.

Klagen h ilft n id it, aber besser machen tut not. 
Heute mehr ais je! Und darum moohten yvir weitere 
Kreise auf die obengenannte Schrift aufmerksain machen, 
die nnter dem Titel „Uncrbetene Ratschlage yom Bundę 
der Auslandsdentschen“ in Ziirioh (Stauffacherquai 6) 

erschienen ist. Sie beantwortet zunachst dio Frage „Wie 
treibt man Weltpolitik durdi die Presse?" m it den 

treffenden Worten: „Genau so, wie es die Englander 
machen", und gibt dann im einzelnen Ratschlage, wie 
durch geeignetenDepeschendienst, deutsche Uebersetzungs- 
bureaus, Vermittlung wissenscliaftlicher Artikel in den 
Zeitschriften dos Auslandes, PreGattachćs fiir die deutschen 
Gesandtschaftcn, journalistisch gebildeto Konsule u. a. ni., 

Abhilfe zu schaffen i3t. Auch ich habo s. Z. im  Reichs- 
tag bereits darauf hingewiesen, daG sieh dio damalige 
Regierung aohwerer Yerfehlungen ichuldig machte, dalł 
sie uns Deutsohe im Auslande yerleumden lieC, ohne eine

Hand zur Abwdir zu riihren. Ich schlug dio Einrichtung 
eines Kaboldienstes vor, der von driiben die Yerleum- 
dungen und Angriffe zu melden hiłtte, wiihrend yon 
Deutschland aus auf demselben Wege die Widerlegung 
nach dort zu befordern sei, — alles in dor Form des 
gemischt-wirtschaftlichen Betriobes: Regierung, Kauf- 
leute, Ingenieuro und Joumalisten. Nichts sei schli mm er 
ais untcrlassene odcr yerspateto Dementis. In  letzter 
Beziehung ist es mir sohr wertvoll, daB es in  der Schrift 
in bezug auf dio Unterlassungssiinden Caprivis, des zwei
ten Reiohskanzlcrs, der dor Presse gegeniiber dcm G rund- 
satz des „Laisser fairo, laisser aller" huldigte, heiCt: 
„Der in  solchen Dingen total unerfahrono Staatsmann 
ohne Art und Halm hatte keine Ahnung davon, dafi man 
in  der ganzen Weit ein verspatotes Dementi ais ein Ver- 
legenheitsdementi einschatzt, dem wenig Glauben go- 
schenkt wird, und dalł in der Zwisckenzeit meist soyiel 
hiingen geblioben ist, daB es sieh kaum yerlohnt, nach- 
traglich noch eine Kleinigkeit davon abkratzen zu wollon. 
Entwcdor sofort oder gar nid it, dies mufi hier der Grund- 
satz eines Politikers sein, der nur einen kleinen Fonds 
yon Men-cb.enkenntnis besitzt." Dazu ist natiirlieh cin 
yiel innigerer Zusammenhang des Auswiirtigen Amtes 
mit der Presse notwondig, ais es in der Zeit nach 1890 
bis heute dor Fali war.

Unter dem Fursten Bismarck war dies anders. Wie 
yerstand er os z. B. in dem hochst kritischen Augen- 
bliek zur Zeit dsr Entfiihrung des Battenbergers, alg 
unsere Beziehungen zu RuBland auf der Sehneide des 
Messers standen, durch eine fieborhafte Pressetatigkeit 
die offcntliclic Meinung des Battenberger-freundlichen 
deutsdien Volkes vou heute auf morgen umzuwerfen! 
In  jener kritischen Nacht spielto der Staatstelegraph 
vom Auswiirtigen Amt in Berlin aus in dio Redaktions- 
bureaus der meisten heryorragendon deutschen Zeitungen 
in  eindringlichster Weiso fast 10 Stunden lang, und dio 
ganze deutsche Presse wufite damals sofort genau, daB 
liochste Yorsieht angezeigt sei I Dor Erfolg war aueh der 
gewiinschte, und Europa bliob damals vor einem schreck- 

lichcn Kriego bewahrt!
Dazu gehort auch eino grofiere Wertsehatzung der 

Presse, sowohl der Journalisten ais auch der Verleger, 
ais man sio in  Deutschland fiir notwendig erachtet 
und wie sie in England, Frankreich, Italion, Holland 

und selbst in Oesterroich llingst iiblich ist.
Und in der Presse selbst tut ein groBeres N  a t i o - 

n a l b e w u i i t s e i n ,  namentlich auch in wirtschaft- 
lichen Fragen dem Auslande gegeniiber, not. I n  dieser 
Hinsicht mussen wir von der onglischen, franzusischsn 

und sohweizerischen Presse lomen.
In  der letzteren war z. B. soinerzeit die Parole maB

gebend : „Yor der Abstimmung iiber den Z o l l t a r i f  mag-
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jeder seine Interessen und Ansichten yertreten, wie es 
ihm beliebt; sobald aber die Handelsvertragsverhandlun- 
gen beginnen, handelt es sich lediglich darum, dem Aus
land moglichst giłnst'ge Vertrage abzumerken, und es 
soli kein sohweizerisches Blatt dem Ausland Waffen gegen 
die Interessen der Schweiz tiefern: Das hieBe ja dem 

Vaterland vor dem Foindo in  den Rucken schioBen." 
Was ioh bei gleicher Gelegonheifc ais Mitglied dor Handels- 
vertragflkommission des Reichstags bei einem groBen Teil

. der deutschen Pressegesehen habe, wardasgerade Gegenteil. 
Wer es gut m it dem deutschen Vatsrland meint, 
arbeitot m it an dessen Wiederaufbau. Ich zweifle nicht, 
daB der uberwiogende Teil der deutschen Prcsse dazu 

gehort und die Hebung des n a t i o n ale n B o w u B t s e i n s 
ais den Eck- und Grundsteiń dieses Wiederaufbaus be- 

brachtet. Auch im Nachrichtendienst fur das Ausland! 
DaB er besser werde ais bisber, dazu sollen diese Zeilen 
oin wenig helfen. D r. e. h. Tl'. Bmmer.

Der W iederaufbau der polnischen Eisenindustrie.

An der Entwicklung des industriellen Lebens Kon- 
greB-Polens vor dem Kriege hatte die dortige Eisen
industrie ihren ganz besonderen Anteil. In  don Jabren 
1908 bis 1913 hob dcli dio Gesamterzeugung dieser In 
dustrie auf fast das Doppelte, Sie betrug im Jahre 1908 
210000 t Roheisen, 361000 t  Halbzeug und 283900 t 
Walzerzeugnisso, dagegen 1913 420000 t  bzw. 595300 t 
bzw. 467000 t. Bemerkenswert ist dabei, daB sich die 
Anzahl der in Betrieb befindlichen Hoehofen von 1906 
bis 1913 nur um einen, namlich von 10 auf 11, diojenige 
der Martinofon von 27 auf 32 vermehrte. EinschlieG- 
lich der niohttatigen Werko waren zuletzt 14 Hoehofen, 
35 Martinofon und 3 kleino Bessemer-Konverter, aufier- 
dem in don GieBereien 3 Martinofen und 2 kleinc 

Konverter yorhanden.
Der Ausbruch dos Krieges legto dio polnischo Eisen

industrie. fast yollstandig lahm. Im  Noyember 1918 
waren nur 4 Walzworke, und zwar noch mit Unter- 
breehungen und starken EinschrSnkungen, tStig; kein 
Hoehofen und kein Martinofen war in Betrieb. Die pol
nischo Regierung stand daher bei der Wiedoraufrichtung 
die?es Induatriezweiges vor einer schweren Aufgabe. Die 
Werko hatten durch dio Kriegsereignisse erheblicho Zor- 
stSrungen erlitten; dazu kam der Mangel an Rohstoffen, 
an Koks und Kohlen, Verkehrsmitteln und schlieBlich 
an Geld. In  einem von fachmiinnischer Seite veroffent- 

lichten Artikel einer Warschauer Zeitung1) ist eino Dar
stellung der von der polnischen^ Regierung und den 
Industriellon seit Endo 1919 ergriffenen MaBnahmcn 
zum Wiederaufbau der polnisohen Eisenindustrie und der 
bisher erzielten Ergebnisso enthalten; sie laBt einen 
guten Einblick in die gegenwartige Lage dieser In 

dustrie zn.
Zunaohst kam dor Staat den Unternehmern geldlich 

zu Hilfe, indem er einen besonderen Bestand schaffte, 
ans dom dor Industrie Darlehen zu gunstigen Be
dingungen zwecks Wicdorherstellung der Betriebe in 
technischer Hinsicht und fiir den Einkauf y o u  Roh
stoffen zur Verfugung gestellt wurden. Die Werko nah- 
men die Unterstiitzung des Staates weitestgehend in An- 
spruch, und es gelang ihnen in ziemlich kurzer Zeit, 
teilweise wieder betriebsfiihig zu werden. Ais starkes 
Hindemis erwios sich aber dio ungenitgondo Belieferung 
der Hiitten mit Kohlen und Erz. Zur Erzeugung des im 
Jahro 1913 erbla^enen Roheisens wurden z. B. 402846 t 
hochwertige siidrussische Krivoirog-Eisenerze, dagegen 
nur 293320 t oinheimische Erzo von teilweise nur ge- 
ringem Eisengehalt verwendet. Der Steinkohlenbedarf 
der Hiittenindustrie stellte sich Anfang 1919 auf 4- bis 
6000 t monatlich und ist bis jetzt allmiihiich auf 14000 t 
gestiegon; die tatsachliche Zuteilung an "Kohlen iiber- 
schritt aber niemals 50 o/o des Bedarfs. Noch sehlimmer 
war es m it Koks bcstollt. Die Tschechen lieforten an die 
polnischen Werke so wenig Koks, dafi es mit groBer 
Miihe erst im Ju li 1919 gelang, den ersten H o c h -  
o f e n ,  namlich auf der Hlitte „Czenstochau" (Aktien
gesellschaft B. Hantke), anzublasen und bis Endo des 
Jahres in Betrieb zu halten; es handelt sich um einen 
Hoehofen Yon 3000 t  monatlieher Erzeugung. Im  Juni
1919 wurde ferner die Verhflttung in einem Yeralteten 
Holzkohlenhoohofen aufgenommen. Zu Beginn des Jahres

l ) Ueberseedienst 1920, 8. A p r il, S. 330.

1920 waren v!er KokshoohSfea und ein Ilolzkohlenhocli-' 
ofen betriebsfiihig. Wegen Brenn- und Rohstoffmangel 
konnte aber nur ein Kokshoohofen und der Holzkohlen- 
hochofen in  Gang gesetzt werden. Im  April sollte die 
Soc. An. des Forges ot Acićries do Huta Bankowa den 
Botrieb aufnehmen.

Die E i s e n  - u n d  S t a h l w e r k e  waren so lange 
nicht in der Lage, wieder zu arbeiten, ais es ihnen an 
Ferromangan łehlte. Allo Anstrengungcn, diesen Werk- 
stoff aus Rufiland zu beziehen, schlugen fehl. Erst 
im Ju li 1919 gelang 03 einem Werk, einigo Eisenbahn
wagen Ferromangan aus Oberschlesien zu bekommen, was 
dio Wiederinbetriebsetzung des ersten Marfinofens er- 
mogliehte. Weitere Lieferungen erlolgten dann aus 
Frankreioh, so daG noch 1919 dio Arbeit auf den Werken 
„Zawiercie11 und „Ostrowiec", ferner im Laufe diosos 
Jahres auf den Eisenhiitten „Katarina11 und „Staracho
wice" wieder aufgenommen werden konnte. Dor Ostro- 
wieoer Ofen muGto allerdings im Januar wegen 'Kohlen- 
mangels wieder kaltgestellt werden. Betriebsfaliig sind 
ferner ein Martinofen auf der „Huta Bankowa11, ein 
zweiter Ofen der Aktiengesellschaft B. Hantke bei Czen- 
stoehau und ein zweiter Ofen der Huldschinsky-Werko in 
Zawiercie. Die Gesamterzeugung an Eisen und , Stahl 
betrug im Jahre 1919 16180 t.

Die Arbeit auf den W  a 1 z w e r k  e n horto eigent- 
lich wahrend des ganzen Krieges nicht Yollstandig auf. 
Nach KriegsschlnG beschafften sich die Werke das er- 
fordorliche Halbzeug zum groGten Teil aus der im 
Teschener Gebiet gelegenen Trinietzer Eisenhflttę; im 
ubrigen wurde auf den WalzenstraBen der Hiitten Czon- 
stochau, Huldschinsky, Puskin und Starachowice das noch 
aus alten Bestiindon yorhandene Puddeleison auf- 
gearbeitet. M it der Wiederaufnahme des Betriebs der 
Martinofen kam audi dio Versorgung der Walzwcrke mit 
Halbzeug in gorcgeltere Bahnen. Im  Laufe des Jalires 
1919 wurdo der Betrieb dor genannten vier Walzwerko 
ausgedehnt, auGerdem in Ostrowiec neu aufgenommen; 
in der naclisten Zeit soli dio „Huta Bankowa11 wieder 
Walzzeug, besonders Radreifen, herausbringen. Die Ge- 
samtherstellung an Walzerzeugnissen betrug im Jahro
1919 16000 t.

Das Gesamtbild der Entwicklung der polnischen 
Eisenindustrie in den Yergangenen Jahren und dio gegen
wartige Lage wird durch folgendo Ziffern yeranschau- 
lioht:

Ende Nov. Dez. Mftrz

1913 1918 1919 1920

H o cbd fe n  In Betrieb . . 11 . 2 4
Monatlfebe Erzengnng . t 35 000 • , 3130 4200
Mar t i  ni5 fen in Betrieb . 32 ♦ 3 4
Monatllche Erwngting . t 49 000 4700 5500
Wa l z wer ke  in Betrieb . 9 4 4 4
Monat Hebe Erzengung . t 
Zanl der Arbeiter auf allen

39 000 SOO 2400 2400

Werken . . . . . . 21000 2100 5250 8000

Wie sich die Entwicklung in der Folgo gestalten 
wird, liiGt sich schwer sagen. Es handelt sich dabei nm 
eino Kohlon- und Koks-, eino Rohstoff- urid eine 
Arbeiter-, weniger um eine Kapitał- und nur in gc- 
ringem MaBe um eine Absatzfrage. - Der Bedarf des 
Landes an Eisen und Eisenerzeugnissen ist so groB, daB 
von seiner Deokung durch die einheimische Erzeugung 
nooh lange keine Rede sein kann.
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Yereins - Nachrichten.

Nicderschrłlt Uber dla Vorstands<Itzimg der Nordwsstlichen 

Grupps des Verelns D:utscher Eisen- un l Stahl-Industrleller 

und die nachfo'gend3 gemelnschatflche Sitzung mit dem 

AussćhuB des „Verelns zur Wahrung der gemeinsamen 

wirtschaftlichen Interessen In Rhtinland und Westfalen" 

am Montag, den 28. April 1920, nachmlttags 3 1/, Uhr, Im 

Sltzungssaal des Vereln3 deutscher Eisenhiittenleute zu 

Diisseldorf, Lulendorffjtr. 27.

A n w e s e n d  waren dio Herrcn: Generaldirektor 

Dr.-Jjtig. e. h. A. V 6 g 1 e r , M. d. N. (stellv. Vor- 
sitzender), Generaldirektor OberbUrgermeister F. H a u -  
m a n n ' ,  Direktor A. K a u e r m a n n ,  Ingenieur E. 
L u e g , Direktor Ernst P o e n s g e n ,  Asseasor S t a h l  
in Vertretung des Herrn Generaldirektor 2t.-3Srtg. o. h. 
W. R e u t e r ,  Direktor A. S c h u m a c h e r ,  Direktor,
H, V i e l h a b e r ,  Direktor G. Z a p f ; ais Giiste: 
Dr. E. H  o f  f  , ®r.-3ng. O. P e t e r s e n ,  Dr. Sor-ge ,  
Sc.-^tig. e. h, E. S c h r o d t e r ,  Direktor W o l t -  
m a n n ,  Geheimrat Dr. Q u a a t z ,  Rechnungsrat S ie-  
b u r g ,  (Ed. Springmann), (Generaldirektor MUnzes- 

heimer); von der GesehaftafUhrung: Dr. 3)t.»3ng. o. h. 
W. B e u m e r , Syndikus E. H  e i n s o n , Dr. E. Zent- 
g r a f ,  Dr. H.  R  a c i  n e.

E n t s c h u l d i g t  hatten sich die Herren: Kom
merzienrat Dr. W. B a a r e , Bochum; Geh. Kommerzien
rat M. B o k  e r ,  Remschcid; Alfred B r i i g m a n n ,  
Dortmund; Bankdirektor W . B U r h a u s ,  Dusseldorf; 
Max C 1 o u t h, Koln-Nippea; Direktor D o r f f s, Rhein- 
hausen; Geh. Regierungsrat Prof. Dr. O. D u i s b e r g ,  
Leverkusen; Geh. Kommerzienrat R. F l e i t m a n n ,  Iscr- 
lohn; Generaldirektor A. F r i e l i n g h a u s ,  Geisweid; 
Direktor E, H o b r e o k e r ,  Hamm i. W .; G eh. Finanzrat
a.D, Dr. A. H u g e n b e r g ,  Rohbraken; Kommerzienrat
H. K a m p ,  Grunewald b. Berlin; Direktor Dr. A. 
L a n g  en ,  Koln; Direktor C. M a n n s t a e d t ,  Trois- 
dorf; Geh. Kommerzienrat H . S c h n i e  w i n d ,  Elbor- 
feld; Geh. Kommerzienrat A. S c h o e l l o r ,  DUren; 
Kommerzienrat E. S c h w e c k e n d i e o k ,  Dortmund; 
Bankdirektor Dr. G. S o l m s s e n ,  Koln; Kommerzienrat 
SDr.-gng. e. h. H . S p r i n g o r u m ,  Dortmund; Geh, Kom- 
merzienrat Sr.-Jjttg. e. h. G. T a l b o t ,  Aachen; Ge
heimrat J . V o r s t e r ,  Koln; Regięrungsassessor a. D. 
Dr. jur. W. v o n  W a l d t h a u s e n ,  Essen; General
direktor Bergrat F. W  i  n k h a u s, Altenessen; Direktor 
W i r t  z , Mfilheim-Ruhr.

T a g e s o r d n u n g :

1. Eisenwirtschaftsbund und Verein Deutscher Eisen
und Stahl-Industrieller.

2. Scliiffbautarife.

3. Geschaftliche Mitteilungen.

Den Yorsitz fuhrto Herr Generaldirektor $r.-3ng. 
e. h. A. V 6 g 1 e r , M. d. N.

Zu 1. berichtoto Dr. 5Dr.'3fng. e. h. W. B e u m e r  
Uber dio dem Eisenwirtschaftsbund und dem Verein 
Deutsoher Eisen- und Stahl-Industrieller sowie seinen 
Gruppen obliegenden Aufgaben. Die Versammlung irab 
in Uebereinstimmung mit dem Berichterstatter ihrer Mei- 
nung dahin Ausdruck, daB die Tatigkeit des Yereins 
Deutscher Eisen-und Stahl-Industrieller durch die in der 
Yerordnung festgelegten Aufgaben des Eisenwirtschafts- 
bundes nicht berUhrt werde und daher fortgesetzt werden 

mUsse.

Zu 2. berichtoto Dr. E. Z e n t g r a f  Uber die am 
22. d. M. in Berlin rwischen der Eisenbahnvervraltung 

und den Yertretern der Eisenindustrie und des Schiff- 
baues gepflogenen Verhandlungen wegen Wiedereinfuh- 

rung des Ausnahmetarifs 9 a.

Zu 3. wurde Uber die Bestrebungen des Deutsehen 
Kalkbundes berichtet, die ihm durch Verordnung des 
Reichswirtschaftsministeriums gegebcnen Machtbefug- 
nisso zu erweitorn. Es Vurde beschlossen, luergegen 
Einspruch zu erheben und zu beantragen, daB die Ver- 
braucher und die dem Kalkbund nicht angeschlossenen 

Kalkwerko in  dem ArbeitsausschuB des Deutsehen Kalk
bundes, der bisher die entscheidenden BeschlUsse gefatłt 
hat, vertrcton sind.

Dio ubrigen Yerhandlungen waren vertraulicher 
Natur.

SchluB der Sitzung 436 Uhr.

An diese Vorsfandssitzung schloB sich eine gemein- 
same Sitzung des Vorstandes der Nordwestlichen Gruppe 
des Vereiues Deutscher Euen- und Stahl-Industrieller und 
des Ausschusses des Yereins zur Wahrung der gemein
samen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und 
Westfalen an.

T a g e s o r d n u n g :
1. Besprcchung der seit dem 13. Marz 1920 ont-

standenen Lage.

2. Bezirkswirtschaftsrat.
3. Fragen aus dem Friedensvertrag:

a) industrielle AbrUstung auf Grund der §§ 169 ff.,
b) RUckgabo requirierter Maschinen u. a,

i .  Eisenbahnfragen.
5. Steuerfragen,
6. GeschSftliches (u. a. etwa vorliegende Sozialisio-

rungsfragen).
Zu 1. wurde die Frage der Bezahlung von Streik- 

geldern und der Einstcllung der zur Roten Armee ge- 
horenden Leuto besprochen. Dabei wurde festgestellt, 
daB die Industrie bereits am 8. und 25. August 1919 
in einer Eingabe an die zustandigen Stellen auf die Vor- 
boreitungen zur Bildung einer Roten Armee im einzelnen 
aufmerksam gemacht habe.

Zu 2. berichtoto der Vorsitzende, Generaldirektor 
Sr.-3ng. o. li. A. V o g 1 o r. Er wies auf die vom
6, AussćhuB der Nationalyersammlung beschlossene Yer
ordnung Uber die Bildung eines Reichswirtsehaftsrates 
hin und legte in eingehender Weise dar, wie der Aufbau 
des Reichswirtsehaftsrates durch die Bezirkswirtschafts- 
rate zu erfolgen hat. Es wurde beschlossen, die von dem 
Berichterstatter gegebenen bedeutsamen Anregungen wei
ter zu vcrfolgen und ihre Einzelheiten einer Yersamm
lung zu unterbreiten, zu der vom Yerein zur Wahrung 
der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rhein
land und Westfalen die in Betraeht kommenden Organi- 
sationen dor Industrie, der Landwirtschaft, des Hand- 
werks, des Handels und des Yerkehrs eingeladen werden 
sollen. I n  der Aussprache stimmte der ala Gast an- 
wesendo Syndikus der Essener Handelskammer, die die 
Gecc!iSft?fuhrung der Vereinigung rhcinisch-westfSliseher 
Handelskammern inne hat, aus voller Ueberzeugung mit 
lebhafter Freudo zu.

Zu 3 a wurde berichtet, daB auf Grund des §169 
des Friedensyertrages auch fur den Bezirk des ehe- 
maligen V II. Armeekorps ein interalliierter Unteraus- 
schufl gebildet ist, dem die Bewachung der Fabriken ob- 
liegt, die Kricgamatorial hergestellt haben. Ueber die 
bisher gemachten Besichtigungen wurde seitens des vom 
Wiederaufbauministerium ernannten Vertrauensmanne3, 
Syndikus H e i n s o n ,  bericlitet.

Zu 3b wurde darauf hingewiesen, daB besondere 
Richtlinien fUr die Entschadigung der Belgien und Frank- 
reieh zuriickgegebenen Maschinen seitens der in Betraeht 
kommenden Ministerien aufgestellt werden. Die Ver- 
treter unserer Korperschaften haben in den Yerhand
lungen eingehend ihren Standpunkt zu diesen geplanten 
Richtlinien dargelegt. Das bisherige Vorgehen der Ge- 
schaftsfuhrung wurde gntgeheifien.
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Zu i :  wurdo nach einem eingchenden Berieht von 
Dr. $r.-3ng. e. h. W.- B o u m o r die folgendo E n t  ■ 
s c h l i e f l u n g  einstimmig angenommen:

„Das am 23. April d. J . von der Natioualyersamm- 
lung in erster, zweiter und dritter Lesung angenommene 
Gesetz betreffend don Uebergang der Eisenbahnen auf 
das Reich tragt in allen Teilen dio Spuren einer dureh 
niehts hegriindeten Uebcreilung, gegen dio wir den leb- 

haftesten Eiaspruch erhoben miissen.
M it anderon fuhrenden wirtschaftlichen Verbiindon 

und Handelskammern des am Eiscnbahnyerkehr in so 
entscheidendom Slafie beteiligten nordwestdeutschonWirt- 
schaftsgebietes haben wir am 21. Februar d. J . au zu- 
standiger Stello beantragt,
a) dahin wirken zu wollen, dali die fuhrendo Rolle der 

preufiischenVerwaltung im Eisenbahnwesen gesichert 
und die Uoberleitung m it schonendor Hand vyor- 

boreitet wird,
b) daB die zukiinftige Organisation des Eiscnbahnweseiis 

ausschlieClich naeh sachlichen RUeksichten unter 
Ausschaltung aller politisehon Bestrebungen sorg- 

faltig yorberoitet wird,
o) dafi hierbei die erforderlielio Solbstandigkeit der 

Eiscnbahnyerwaltung in allen ihren Zweigen ge- 
sichert wird und dafi politische Einfliisse von dieser 
Faehverwaltung ausgeschaltet werden, dafi aber vor 
allem die WirtschaftsfUhrung der Eisenbahnen yollig 
von der Yerwaltung der Reichsfinanzen getrennt 

wird,
d) dafi an allen diesen Arbeiten die borufenen Ver- 

treter des deutschen Wirtschaftslebens śt&ndig be- 
teiligt worden und dafi bei dieser Vertrotung der 
WirtsehaftsinteresĘen auf eine ausreichendc Be- 
teiligung dos rheiniseh-westfalLschon Wirtschafts- 
gebietes, in dem das Sebwergowieht unserer Industrie 
ruht, Bedaeht genommen wird.
Das nunmehr angenommene Gesetz steht in fast 

allen śeinen Teilen in  scharfstem Widerspruch zu diesen 
Antragen und ist geeignet, den Wiederaufbau unseres 
Wirtsohaftslebens in bedenklichstem Mafio zu hemmen, 

statt ihn zu fordem.
Um so mehr erheben wir die nachdruokliche For- 

derung, dafi bei der Durchfiihrung des Gesetzes m it der 
anscheinend planmafiigen Niohtbcaehtung wirklieh saeh- 
vorstitndigcr Wirtschaftskreise gebroehen und ihnen der 
Einflufi gesichert werde, ohno den die an sich wunsehens- 
werto Uoberfiihrung der Eisenbalmen an das Reich zu 
unabsehbaren Folgen unserer deutschen Wirtsehaft 

fuhren mufi.“
Im  Ansehlufi daran wurde die zukiinftigo Gcstaltung 

dor Bezirkseisenbahnrate und des Landeseisenbahnratesl 
sowio die Bildung des Reichseisenbahnratei auf Grund 
des § 93 der Ycrfassung erortert. Es wurde einstimmig 
der Meinung Ausdruck gegeben, dafi auch in dieser 
Richtung PreuBen und seine Industrien in dem zu 
bildenden Reiehseisenbahnrat ihrer Bedeutung ent- 
sprechend vertreten sein miissen. Dio Geschaftsfulmmg 
wurde beauftragt, dahingohende Schritte einzuleiten. Die 
beiden Korperschaften werden aufierdom mit den Han
delskammern iiber dio Frago der Vertretung von In 
dustrie und Handel gemeinsame Verhandlungen pflogen.

Zu 5. wurdo u. a. Kenutnis gegeben von dem Er
gebnis einor Rundfrage iiber die in letzter Zoit von den 
Gemeinden geinachten Versuohe, ihre Einnahmen durch 
Kopfsteuern zu erhohen.

Zu 6. wurdo beschlossen, dio Bestrebungen der Ver- 
oinignng fiir deutsche Siedlung und Wanderung den 
Mitgliedern zu empfehlen. Aufierdem soli erneut don 
Mitgliodorn dio warmste Unterstiitzung dos Reichsarbeits- 
naehweises fiir Offiziśre (Rano) nahegelegt werden. 

Schlufi der Sitzung 7 Uhr.

gez. Yóglfr. gez. f im m r.

Fiir die Vereinsbttcherei sind eingegangen:

(Die Klusender von Getohenken sind mit einem *  bezeichnet.)

G a 1 w e r , Richard: S t a a t uud Wirtsehaft. Grund- 
satzlieho Erortcrungen zum N&chdenken. Ausgeg. 
vom Wirtschaftsstatistisohen Bureau von Richard 
Calwer, Berlin W  50, Prager Str. 30. [Umdruck in 
Maschinenschrift.] Berlin 1919. (89 BI.) 4°. 50 Jt. 

E i s o n s t o i n y e r o i  n*, Siegerlander, 25 Jahre.
14. November 1894 bis 14 .Noyember 1919. (M it
2 farb. Taf.) (Siegen in Westf. 1919: C. Buehholz.) 

(19 S.) 9 °.
E n g e l o n ,  [Paul], Dr., Dusseldorf, Spezialarzt fiir 

Nervenleiden, Chefarzt fiir innoro Krankheiten am 
Marienliospital: G e d a e h t n i s w i s s e n s c h a f t
und dio Steigerung der GedSchtniskraft. Miinchen: 
Verlag der *arztliclien Rundsohau, Otto Gmelin, 1920. 

(142 S.) 80. 11 X  
F o r m d n e k ,  J., Dr., Professor an dor k. k. bohmi- 

schen teohnisolien Hoehsehule in Prag: B o n z i n ,  
Bcnziner.-atzstoffe und Mineralsehmiermittel, ihre 
Untersueliung, Beurteilung und Yerwendung. M it 18 
Textfig. Berlin: Julius Springer 1918. (V II, 259 S.) 
80. 18 M.

G a n  z*, Hugo, D r .: W  e 11 - W  i r t s c h a f t s b u n d.
Das letzte und einzige Mittel zur Errettung der Zivi- 
lisation. Born: Dr. Gustay Grunau 1920. (19 S.) 8°. 

G e r h a r d ,  William Paul, Consulting Engineer, Hono- 
rary Corresponding Member Amoriean Institute of 
Arehitects, Member American Soeiety of Mechanical 
Engineers: Cast-iron P i p e or welded pipo for house 
drainago. (W ith 5 fig.) (Ed. by) A. M. Byers 
Company*, Pittsburgh, Pa. O. O. 1919. (6 S.) 8°. 

[Kopft.:] P i p o ,  iron and steeL 
Aus: Journal of tnę American Institute of Archi- 

tects. Juno 1919.
G u m 1 i  o l i , E .: Ueber die A b h a n g i g k e i t  des

Temperaturkoeffizienten permanenter Magnete von 
dereń Gestalt. (M it 6 Fig.) (Mitteilung aus der 
Physikalisch-Technisehen Reichsanstalt*.) [Leipzig:] 
Johann Ambrosius Bartli 1919. {S. 668—688.) 8°. 

Aus: Annalen der Physik. F. 4, Bd. 59, 1919. 
H  a r t ni a n n*, W., S r.^ng . h.; c., Gleiwitz, General- 

direktor, Dozent an der Technischen Hoehsehule zu 
Breslau: Ueber K o k s o f e n s t e i n e .  M it 40 Abb. 
(davon 1 auf Taf.). Kattowitz, O.-S. (1918): Ge-
briider Bohm. (V I, 47 S.) 4°.

( I I  o in  o*,) [Wolfgang:] Die G r i i n d u n g  von Freicn 
Schul- und Werkgemeinsehaften ais Mittel zur Be- 
festigung des neuen Staates und Sehaffung eines 
neuen deutschen Geisteslobens. Ausgearbeitet im 
Preufiisehen M i n i s t o r i u m  des Innern. Borlin 
1919: E. S. Mittler & Sohn. (20 S.) 8 o.

K o s m a n  n f, Ilans Bernhard, Dr., Kgl, Bergmeister 
und Bergassessor a. D .: Die technische Y e r w e n 
d u n g  des Kalks. Berlin: Yerlag der Tonindustric- 
Zeitulig, G. m. b. II., 1919. (XV I, 141 S.) 8°.

K r i o g e r*, Richard, ®r.-3iig.: A r b e i t s g e m e i n -  

s o h a f t o n ,  Miinchen: J. F. LeHmanns Verlag 1919. 
(14 S.) 8<>.

Aus: Deutschlands Erneuerung. 1919.

Ferner:

tg Zum  A usb au  der Y e re in sb uoh o ro i1) tg 

noch folgendo Gcschonke:

220. Einsonder(in): Frau I r  ma Jo h ann e s , Godesberg

a. Rh.

Eine Anzahl Werko und Flugsohriften vorwiegend 
yolkswirtschaftlichen und sozialwissenschaftliohen In- 

haltes (aus dem Nachlasso yon Dr. Willi. Johannes).

~) Vgl. St, u. E. 1919, 4. Sept., S. 1060.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslos!
Beachtet die 48. Lista der Stellung Suchenden auf Seitp 120/21 des Anzelgenteiles,


