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Zur rechnerischen Ermittlung der reinen Umformungsarbeit 

beim Walzen, Schmieden usw.

Von S)ip[.»3ng. H. PreuBler in Breslau.

(Mitteilung aus dem Eisenhuttenmannischen Institut der Teehnisehen Hochschule zu Breslau.)

ie Bemiihungen, die bleibeude unelastische 

Umformungsarbeit eines Korpers, wie sie 
z. B. beim Walzen, Schmieden usw. auftritt, 

rechnerisch zu bestimmen, fiihrte zu drei yer
schiedenen Losungen, yon denen besonders _dią 

von Puppe und die von K iefie lbach-H ulst 

hervorzuheben sind, da sie Anlafi zu lebhaftem 

■Gedankenaustausche gegeben haben1). Der von 

Puppe vorgesehlagene Ausdruck A =  c • Vd erit- 

halt den Begriff des „yerdrangten Yolumens Vd 

welches gleich (Q — q) L gesetzt wird. Hierin 

bedeutet c einen Proportionalitatsfaktor, der 
■aufier einer Zahlenkonstanten den spezifischen 

Materialwiderstand gegen FlieBen in Abhangig- 

keit vom Stoff und der Temperatur enthalt, Q 

•den Anfangs-, q den Endquerschnitt, L die An- 

fangslunge des Blockes. Kiefielbach-Hulst leitet 
auf Grund mathematischer Deberlegungen die

Formel ab: A =  k • V ■ ln (mkg), worin be

deutet: Y  das Yolumen in cm3, L die Anfangs-, 

1 die Endlange, k den spezifischen Materialwider- 
stand in kg/mm2.

Gegen die Puppesche Formel wurde von 

W . Tafel eingewendet, dafi das yerdrangte Yo
lumen gleich sein konne, daB aber der Kraft- 

bedarf erheblich verschieden sei, je nachdem wie 

stark das Materiał gestreckt und gebreitet werde. 

Puppe selbst gibt zu, daB sein Vd zwar die „ Quer- 

echnitts verminderung“,aber nicht die „Querschnitts- 
yeranderung* zum Ausdruck bringt. Was mir aber 

schwerwiegender scheint, ist, dafi der Begriff der 

mechanischen Arbeit ais Produkt ans Kraft mai Weg 
in der Ableitung der Fonnel nicht erkennbar ist. 

Diesen letzten Mangel weist die Kiefielbach-Hulst- 

, sche Formel nicht auf, sie beriicksichtigt auch die 

*) Den besten Ueberblick iiber den Stand der Kennt- 
nisae in der ganzen Angelegenheit gibt der Bericht der 
Walzwerk skórami saion des Yereins deutscher Eisonhiitten- 
leute Tom 29. November 1913; s. St. u. E. 1914, 1. Okt,,
8. 1545/51; 8. Okt., S. 1575/81.

F. Meyer hat noch eine Formel aufgestellt, die 
auf empirischem Wege gefunden wurde, demnaeh wohl 
auf bestimmte Falle anwendbar sein mag, jedoch der 
_lllge’meingultigkeit entbehren durfte.

X IX .

Streckung, dagegen ebenfalls nicht die Breitung 

und die besondere Profilform. Immerhin scheint 

die praktische Anwendung der beiden Formeln 

fiir viele Falle brauchbare Ergebnisse geliefert 
zu haben, besonders wenn man den Kraftbedarf 

ahnlicher Profile und von Stich zu Stich ver- 

glich, und wenn Streckung und Breitung ungefahr 

gleich waren, wie z. B. bei den Blockstichen, da 

hierbei die Fehler meist von geringerem Gewicht 
sind. Ala unverkennbarer Vorzug ist aućh die 

groBe Einfachheit der Formeln heiworzuheben. 

Zur [Jmgehung der rein rechnerischen Mangel 

griff Puppe zu dem Mittel, mogliehst viele der 

praktisch vorkommenden Falle durch eingehende 

Yersuche zu ergrunden und durch Aufstellung 
von Kuryen und Tafeln Yergleichswerte zu 

schaffen; jedoch muB zngegeben werden, daB, so 

brauchbar diese Auswertungen fiir einzelne pas- 

sende Falle sein mogen, sie eine allgemeine An
wendung nicht zulassen, da die praktischen Mog- 

lichkeiten unerschopflich sind. Zur Entscheidung 

der Frage aber, ob ahnliche Falle vorliegen, gehort 
reiche Erfahrung. Endlich mufi man sich dariiber 

klar sein, daB es sich bei dem Puppeschen Ausdruck 

nicht um den absoluten Wert des Kraftbedarfs 

in mkg handelt, denn da die Proportionalitat des 
„yerdrangten Volumens“ mit dem Kraftbedarf 

beweislos behauptet wird. so ist die Grofie des 

Proportionalitatsfaktors c noch zu bestimmen. 

Jedenfalls bedeutet er nicht wie das k bei Kk-Bel- 

bach-Hulst einfach das MaB des spez. Wider- 

standes (Quetschgrenze rd. 2 — 10 kg/mm1 fiir walz- 
warmes Eisen), sondern enthalt noch irgend einen 

Zahlenfaktor. Demgegeniiber hat es nichts zu 

bedeuten, daB eine Abhangigkeit fiir gewisse Falle' 

zu Recht besteht und nachgewiesen werden konnte. 
Es scheint deshalb do'ch wiinschenswert, einen 

mathematisch-mechanisch begriindeten Ausdruck zu 

besitzen, der obige geriigte Mangel nicht aufweist 

und ohne weiteres nicht nur auf ahnliche Falle, 

sondern beliebig anders gelagerte anwendbar ist.

Die folgenden Erorterungen haben die Er

mittlung der re in  en Umf  o rm ungs  a r b e i t  zum

83



642 Stahl und Eisen. Rechnerische Ermittlung der reinen Umformungsarbci'.. - 40. Jahrg. Nr. 19.

Gegenstand a l l e i n  b e d i n g t  durch  die riium- 

l iche F o rm  und die. N a t u r  des S to ffes 
h in s i c l i t l i c l i  seines U m fo rm u ngsw ide r-  

s tan des. Letzterer ist bei Eisen fur alle in 

Betracht kommenden Temperaturen nocli nicht 

geniigend genau bestimmt, er wurde deshalb all- 
gemein ais k und in den Beispielen sogar ais 

konstant eingefiihrt (6 kg/mm2).
Im iibrigen wurde eine Erorterung dieser Grofio 

unterlassen und nur der Formwert untersuckt.
Dagegen wurdo von allen Nebeneinflussen, 

wie z. B. der aufieren Reibung, Rauhigkeitsgrad 
der Walzen, Geschwindigkeit usw., die sicher 

oder wahrscheinlich von EinfluB auf den Kraft

bedarf sind, grundsatzlich abgesehen. Den Aus- 

gangspunkt der neuen Betrachtungen bildete die 
KieBelbach-Hulstsche Formel.

Allgemein yollzieht sieh die Umformung eines 

Korpers in den drei moglichen Dimensionen, und 

zwar meist gleichzeitig. W ir stellen uns nun 
diesen Yorgang so zerlegt vor, daB die Umfor

mung nacbeinander in Richtung der Lange, Breite 

und Hohe stattfindet. Die drei Teilyorgange 

unterscheiden wir in:

S t r e c ku ng ,  B r e i t u n g  und  F o r  mung.

Die beiden ersten Ąusdrucke sind dem Wąlz- 

werker gelaufig, den letzten erachte ich deswegen 

ais treffend, weil er das Profil oder die Form 
des Walzgutes bestimmt'. Um also von einem 

Błock auf ein Profil zu gelangen, denken wir 

uns den Błock zunachst auf seine Endlange ge- 
streckt, danu auf Profilbreite gebreitet und hier- 

auf erst den Querschnitt geformt.
W ir gehen von einem Hilfsrechtkant (Parallel- 

epiped) A aus und formen dieses in einen Korper B 

und weiter in einen Korper C um. Die drei Zu
stande seien durch die Abmessungen in Richtung 

der Lange, Breite und Hohe festgelegt.

•
Hilffirecht- 

kant A

Zustand
1

Beliebiger 
Korper 13

Zustand
n

Beliebiger 
Korper C

Zustand
m

Gesamthohe in cm . . . n H h

Mittlere Hohe in cm . . Hmi Hm hm

Lange in c m ................. L i L 1

B, B b

Volumen in cm3 . . . . V V V
Umsehliefiendes Recht

kant gebildet aus Lange

X Breite X  Hohe . . — v u - Tu

Nioht geformter Teil des 

K o rp e rs ...................... --- v;

Mittlere Hohe des nicht-
goformten Teiles, be- ]
zogen auf die Breite B,

bzw. b .......................... / --- H ' h'

Spez. Widerstand des 
Stoffes an der Quetsek-
grenzo in kg/mms . . k k k

Kraftbedarf in mkg . . A ' A A

W ir betrachten zunachst die Umformung von 

Rechtkant A in den Korper B.

1. Streckarbei t.  Um die Grofle der Streck- 
arbeit zu finden, setzen wir wahrend der Streckung 

in der L&ngsriclitung die Breite Bj ais unver- 

anderlich fest. In einem Zwischenzustand, bei 
welchem durch Herabminderung der Hohe Hi auf 

H /  die Lange L /  erreicht worden sei (Abb. 1), 

ist die Umformarbeit, die zur weiteren unendlich 
kleinen Langenzunahme dL erforderlich ist, gleich 

d A' =  k • H/ • B, • d L, 

wobei k • H / • B, gleich der Kraftsumme ist, die 

Iiber den Quersclmitt 11/ • B, wirksam ist. Da 
die Langenanderimg von L /  in L /  Ą- dL zu 

yernachlassigen ist, so kann die neue Lange 

weiter mit L /  in Rechnung gestellt werden, und 

es ist:
J T

d A' =  k ■ H/ • L / • Bt • und da

H ,' ■ L /  • B , =  V, so folgt1

d A' =  k • V • —
•L*!

= k-v

d.L

A' =  k ■ V

W
(ln L  —  ln L,)

L'
ln =- =  Streckarbeit.

di

hki

E S

r — u — = &
U - < i

r  l

i r  • / I

wnn

\
\

-------------- B 1 ---------->

k ------------------B ----------------- >

D . 

i

Abbildung 1. Ermitt- 

lung der Streckarbeit.

'Abbildung 2. Ermittlung 

der Breitarbeit.

2. Brei tarbei t .  Infolge der Streckung bis 

auf die LSnge L des Korpers B hat sieh die 

Hohe Hj auf H2 yermindert (Abb. 2). Stellen 
wir uns nun den zweiten Teil der Umformung 

ais nach der Breite sieh vollziehend vor, so er

halten wir auf Grund derselben Ueberlegung fur 

die Breitarbeit:
T>

A " =  k • V • ln —  =  Breitarbeit. 
Bi

2 )

W ir liaben hierbei gewisserniafien die Langs- 

richtung mit der Querrichtung ausgetauscht, und 

wie wir oben die Bwjite Bt unyęr&ndert liefien. 
so miissen wir jetzt die ihr entsprecliende neue 

Lange L ungeandert lassen, um unsere Streckungs- 
formel fur die Breitung anwenden zu kónhen.

3. Formarbeit.  Um ihre GroBe abzuleitein 

stellen wir den zuletzt erhaltenen Korper, dessen 
Hohe nunmehr auf IIm herabgegangen ist(s. Abb. 2). 

auf einer Seitenflache auf, wie Abb. 3 zeigt. Es> 

geschieht dies der besseren Anschaulichkeit wegen. 
Hat das Endprofil etwa die angedeutete Form, 

und teilen wir es in eine obere und untere
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symmetrische H alf to. so konnen wir aus der Be- 

trachtung des unteren Teiles auch hier eińe 

Mogliehkeit zur Anwendung unserer Streckarbeits- 

formel ablesen. Die -Grofie der Formarbeit ist 
offenbar berechenbar aus der Langung, die der 

Quersclinitt A B C D durch Herabdrlicken auf 

C B K D' erfahren hat. Machen wir nun die 

Annahme, die Grofie dieser Arbeit sei gleich der. 
die notig ist, um A B C D auf A1 B' C D' zu 

strecken, wobei B' C =  A' D' gleich der mitt- 

leren ITohe des unteren schraffierten Profilquer- 

schnitts ist, so gilt fiir die Formarbeit:

HAr = k .-.v- 
2 2 lnH■Hu

Abbildung 3. Ermittlung 

dor Formarbeit.

Abbildung 4. Teil- 

wciso Formung.

A

Hu

H„

A"

=  k • V • ln
H n

Es ist auBerdem

• B  • L  =  H , • B , • L j ,=  V, daher 

=  r x , folglich

=  k . V . l n Ł ^ -

A" : k  • V • ln 3)

Die Differenz von Aj rn—  AI _ >U gibt 

also die Arbeit an, die erforderlieh ist, um den 
beliebig gestalteten Korper B in den beliebig ge- 

stalteten Korper G umzuformen, woraus folgt: 

A n —> n x  =  A i  —> m  — A i —

An- :k  -V
. 1 ■ b ■ Ta

' n Li^Bi • V
k • V • ln

=  X  • V • In
1

Li

B ■ Va 

B , - V

3)

Diese Annahme stellt zwar nur eine Annahe- 
rung an die Wahrheit dar, doch da wir auf diesem

Wege zu einem braucli- 
baren, einfachen ma- 

thematischen Aus- 

drucke gelangen, so 

diirfte sie gerechtfer-

un- 
dem 

L o 

li n d

tigt sein, solange niehts Besseres dafiir gefunden 

wird. Fiir den ganzen Querschnitt erhalt man: 

H

b ■ v«

L  -B T v u

Diese Formel stellt den al lgemeinen Aus- 
druck fiir eine Umformung von Stich zu 
Stich dar, allerdings unter der Yoraussetzung,  

dafi alle Teile sowohl gestreckt, gebreitet ais 

auch, geformt werden. Sie sagt aus: Die auf- 
zuwendende Umformungsarbei t ist 

mit te lbar abh&ngig vom Mater iał ,  

Rauminha l t  und dem nati i r l ichen 

gar ithmus der Streckung,  Brei tung 
Formung ,  wobei letztere sich ais das Verhalt- 

nis der umschliefieiiden Bechtkante darstellt, willi- 

rend Streckung und Breitung das Yerh&ltnis der 

grofiteu Abmessungen in der angenommenen 

Richtung bedeuten. Fur den Gebrauch der For

mel ist zu beaehten, daB die Raumorientie- 

rung vor und nacli der Umformung die 

gleiche bleiben mufi, d. h. was Hohe war, 
bleibt Hohe usw., und dafi gemaB der Ableitung b 

und 1 gleich oder grofier ais B und L  sind.

Fiihren wir noch die mittleren Hohen fiir den 

Ausgangskorper B und Endkorper C, namlich IIm

und h„

chun<;

ein, so ist,

1 * b * hm =
1 -b =  Hn,

L - B hm 

auch geschrieben werden

A =  k • V • ln H“ 2‘ h

: L • B • Hm

, folglich kann stat.t Glei-

H • B • L stellt das umschliefiende Rechtkant 

des Korpers B dar, mithin kann geschrieben 

werden
Vu 
V '

Die Summę yon Streck-, Breit- und Form

arbeit ist gleich der gesamten Umformungsarbeit 

A i—» n  =  A' +  A " +  A "',

=  k • V • ln -Ji +  k • V .ln|5- +  k • V - ln^-  
(Li Bt \

A l- > n  =  k . V . l n ^ | | | 5  4)

Damit waren wir imstande, fiir einen beliebi- 

gen Korper die Umformungsarbeit zu bestimmen, 
wenn er aus einem Rechtkant hervorgegangen ist.

Hatten wir nun die Umformung iiber Zu- 

stand II, Korper B, hinaus fortgesetzt bis zu 

Zustand III, dem Korper C, so ware mehr Arbeit 

erforderlieh gewesen, dereń Grofie sich gemafi 

obiger Ableitung erreehnet zu:
, , ,, , 1 • b • vu
A l^ n i  =  k .V . l n L]>B“ v

hm '- H  6}

ein Ausdruck, der nur noch die mittleren und 
Gesamthohen von Ausgangs- und Endform zu- 

einander in Beziehung setzt.
Wie oben betont, gelten diese Ausdriicke aber 

mu- unter Yorbehalt. Ebenso wie von einem 
Korper nur ein Teil gestreckt oder gebreitet zu 

werden braucht,, und nur das daran beteiligte 
Volumen fiir die Rechnung in Frage kommen 

kann, ebenso geht ein groBer Tell von Umfor- 

mungen so vor sich, daB nur eine te i l  weise 

Formung auftritt. Betrachten wir z. B. das 

Profil in Abb. 4, so erkennt man, dafi nur der 

schraffierte Teil des Querschnittes bzw. Korpers 

geformt wurde. dagegen nicht die Flachę AB CD. 
A' B ' G D  stellt hier den Zustand unseres Kor

pers dar, in den er gelangt ist, nachdem wir Um 

auf seine Endlange und Breite gestreckt haben. 

A' D' ist dann gleich IIm oder der mittleren 

Profilhohe. Nennen wir den Teil des KSrpers V', 

der an der Formung nicht beteiligt ist, seiiie 

mittlere Ilohe H', so geht der beschrankt giiltige 
Ausdruck 3 fiir die Formarbeit iiber in den all- 

s-emeinen
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A'" =  k (V — V') • ln 

der mittleren Hohen:

A'" = k  • L ■ B(Hm -  H') ln f

oder nach Einsetzen

-H'

‘ H m = H '  ()

Durch Śummierung von Streck-, Breit- und 

Formaibeit erhalten wir die erweiterte Formel 4 

fiir die Umformarbeit:

A l-^I§ = Ł *V .ln ^| - + k (V - V ') ln — ~  8)

und mit Hilfe der gleiclien Uęberlegung, die uns 

zu Gleichung 5 fulirte, gelangen wir jetzt z u 

dem von Stich zu Stich unbeschri lnkt g iii - 

tigen Ausdruck 

A  =  A n — =  A x  —»  m  — A i  _ » n

-y0inru "rT': k  • v  • !n r r |  +  k  • (V V —  V'

—  k (V  — V ')ln
Vu —  V'

V — V'

oder nacli Einsetzen der Hohen 

Hjr

9)

A =  k  • V  • ln ■ +  k - l - b .

- k • L  • B  • (Hm —  H') • ln

(hm — h') • ln 

H  — H '

-h'

hm — h' 

10)
H m — H'

Mit Hilfe dieser beiden Gleichungen sind wir 

tats&cldicli in der Lage, den Kraftbedarf fiir jede 

/ _______________________ e _ _

S i
o\. j j - i y

Abbildung 6. Boroch- 

nung des Kraftbedarfs 

fiir einen Trager.

A B C D  umschlieBendes 

Rechtock.

Abbildung 5. Berech- 

nung des Kraftbedarfs 

filr_ einen Bundeisenstab. 

A  B C D  umschlieCendes 

Beehteck.

deut ig ais dasjenige Tei lvolumen b e 

stimmt ist, bei dem sowohl Lange ais 
Brei te unyerander t  ihren Hochstwer t  

beibehal ten liaben. Fiir die in Abb. 6 und 7 
dargestellten Quersclmitte ist es durch die liellen 

Fl&chen kenntlich gemacht.
An der Hand einiger Beispiele soli nunmehr 

die Brauchbarlceit der neuen Formeln erwiesen 

werden, zunachst fiir Flacheisen. Da bei diesen 
keine Formarbeit auftritt, so fiillt letztere fur 

die Eechnung ebenfalls fort. In unserer Glei

chung 5)
1 • b • vu

A  =  k  • V • In
L  • B • Vu

mufi also —• sich herausheben. Das geseliielit,
V u

wenn va =  Yu ist, was tatsachlich auch zutrifft, 

da fiir diesen Fali vu =• Vu =  V ist. Die fiir 

Flacheisen anzuweudende Beziehung lawtet dem- 

nącli:

A =  k V  • ln ~r oder 
L • JtJ 
H

=  k - V • ln' —  =  Formel fiir Flacheisen1), gultig 

von Stich zu Stioh. 11)

Um vergleichen zu konnen, stellen wir die 
Ergebnisse der bisherigen Kechnungsverfahren 

denen nach der neuen gegenuber. Die angewen- 
deteń Formeln fiir Flacheisen lauten:

A =  k  • (Q —  q) • L2) (Puppe) (Q =  Anfangs-, q =  
Endquerschnitt in m m 2, L  =  
Lange in mm),

i
(KieCelbach-Hulst)

(neuo Formel)

H  =  20 cm 
B =  20 „

____________  L  =  100 „

*) Auf jener anfangs orwahnten Tagung wieś schon 
W . T a f e l  darauf hin, daB es gemaB dem Gefiihl dor 
praktischen Erfahrungrichtiger sein durfte, den Kraft
bedarf ais Fjinktion der Hohen auszudriicken, was dio 
mathematischo Ableitung durchaus bestatigt. Uebrigons 
bleibt es vorwunderlich, daB diese Beziehung so spat 
erkannt wurde, da doch das ganze Kalibrieren und 
Walzen in ziemlich engen Grenzen gerade an das Ver- 
haltnis der Hohen vor und nach dem Stich gebunden 
ist. Man kommt auf obige Formel auch, wenn man 
die Kraft von oben auf den Korper driicken laBt, was 
dem natiirłichen Vorgang am nachsten kommt. Es 
ist dann

d A =  k • L ' • B ' • d H

beim Walzen Yorkommende Profilform von Stich 
zu Stich zu berechnen. Auch hier bedeuten die 

grofien Buchstaben die Abmessungen des Aus- 

gangskorpers (B) und die kleinen diejenigen des 

neu geformten Korpers (G). So umstandlich die 

Gleichungen aussehen, so einfach gestaltet sich 
die Anwendung, da alle vorkommenden GroCen 

aufierst einfach zu bestimmen sind. Bevor wir 

aber zu den Beispielen schreiten, ist fiir 'das 

vollige Yerstandnis noch der Begriff des nicht 

geformten V o lum ens  klar zu umreiBen, nm 
seine Bestimmung mit Sicherheit zu ermoglichen.

Da die Formung nach unserer Annahme so 

zustande kommt, daB aus dem infolge voran- 

gegangener Streckung und Breitung entstandenen 

rechtkantigen Korper (gewissermafien Flacheisen) 
eine neue StoflVerdrangung nach der Hóhe statt

findet (Abb. 3 und 4), so kann dies offenbar nur 

auf Kosten der L ange  oder B r e i t e  gewisser 

KOrperschichten geschehen. Hieraus folgt, daB 

das nicht geformte K o r p e r v o l u m e n  ein-

A =  k • V • In ~Ju
A =  k - V .ln - ^  

h

Blockabmessungen:

=  k  • L ' • B ' • H ' •
d H

H '

=  k  • V

■ ł

=  k  ■ Y  • ln

d H

H '

H

TT
wenn H ( hierbei wieder die Hohe des Ausgangsrecht- 
kants und h die Hohe des neuen Korpers bedeutet.

£) Puppe seibst hat auf eino Einfuhrung des Widor- 
standskoeffizienten k verzichtet und nur auf dio Pro- 
portionalitat des Kraftbedarfes m it dem Tordrangten 

Volumen Wert gelegt. Die Puppeschen ArboitsgroBen 
sind also nur unter sich zu Tergleichen.
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Zahlentafel 1. A r b e i t s b o d a r f  f i ir  d a s  A u s w a l z e n  v o n  F l a c h e i s e n .

Profil
Breite X  HiJhe 

mm3 Neue Formel KleCelbach Pnppe

1. Flacheisen . .

2. Blech . . . .

3. „  . . . .

4. „  . . . .

200 X 12,5

400 x  6,25 

800 x  3,125 

1600 X 1,563

A  =  6 • 40 000 ln
LJifO

=  240 000 ■ ln 10 
=  665 000 mkg 

833 000 „

1 000 000 „

1 165 000 „

A  =  6 • 40 000 ln y

=  240 000 ln 16 
=  665 000 mkg

J> ł) 

ł> ‘ »J 

»> >>

A  =  6 • (400 ~ 25) • 100

=  6-37 500 
=  225 000 mkg

>> »  * 

ł» tf 

»» »»

Endprofilqueracimitt: q =  25 cm1 

1 =  16 m 
k =  6 kg mm-')

Da der Endquerschnitt und die Lange fiir 

die yerschiedenen Breiten immer dieselben sind, 

so miissen sowohl die KieCelbach-Hulstsche ais auch 

die Puppesche Formel konstantę Werte ergeben, 

(s. Zahlentafel l),'wilhrend die neue Ableitung die 
jedem Walzwerker verti’aute Tatsache der ganz 

erheblichen Kraftbedarfssteigerung bei abnehmen- 

der Blechdicke klar zum Ausdruck bringt. KieBel- 

bach erhillt dann richtige Werte, wenn die Pro- 

filbreite gleich oder kleiner wie beim Błock geworden

i. Oi/odrotsisan Z  Achłkanteisen. 3. ftundeisea $  ćechskanłeisen.

L _ J  I— i
S. U -Eisen NU? 16 6.1 -E ise n  K R  17

=  k  • V  v ln
. I
•L-

Diese Ueberlegung, zusammengefaBt mit dem 

Formarbeitsausdruck 3 zur Gleichung
l  V j

A  =  k  ■ V  ■ ln
L V

wenn alle 

A =  k • V • ln

Teile

X 
l

=  k ■ V • ln np- +  k • l 
I i

geformt werden, 

+  k (V  - v ' )  ln

b (hm— h') ln

12)

und mit 7 zu

-T
^7
h — h'

13)

13)
hm — h'

falls nur ein Teil an der Formarbeit beteiligt 

ist, fand Anwendung beim Yergleich einiger Pro

file, bei denen auch Formarbeit zu leisten ist. 

Ausgangsblock ist hierbei ein llechtkant von den 

gleiehen Abmessungen wie vorher 20 x 20 

X 100 cm3, der Endquerschnitt q =  25 cm2 und 
die Walzlilnge 1 =  16 m. Fiir den ersten Fali 

(Gl. 12) wollen wir die Umformung in ein Rund- 

eisen, fiir den zweiten (Gl. 13) in einen J- 

Trager beispielsweise durchrechnen.

1. Rundeisen (s. Abb. 5):

Aus r* • n =  2S, folgt r =  2,81 cm

A =  k  ■ v • ln
1  • Y „

h- V

=  6-40 000 ln
16 • (2 • 2,81)2 • 16

2.
7W inkeJvisen M P11 S. Noht/oses 'ffo h r 9  Betogefsen N .f?11
Abbildung 7. Natiirliches Querschnittsverhaltni8 der 

in Zahlentafel 2 angefiihrten'Walzprofile. Dio weiCen 

Teilo dos Querschnitts deuten das nicht geformte 

Volumen an (siehe Profil Nr. 2, 5 und 6).

ist, weich letzter Fali z. B. beim Vergleich von Aus

gangsblock und Endprofil eines Walzstabes unter 

Uebergehung der Zwischenfórmen oft eintritt. 

Hierzu ist Stauchen des Walzgutes erforderlich, 

d. h. Kanten um 90°, wodurch die vorherige 
Breite zur Hohe wird. Man hat die Formel

TT

A —  k • V • ln also zweimal anzuwenden, und 
h ’

durch Summation beider ergibt sich 

A =  k  • V • ln
h • b

1 • 7! • 2,81 

=  723 000 mkg.

X-Trager N.P. 17 (Abb. 6): 

q =  25,2 cm2 *
b = 1 7  cm

25,2
hm =  —pj- =  li48

h' =0,66 
1 =  15,85.

16

A =  6 • 400001n 15,85 +  6 

=  9^9000 mkg.

17 (1,48-0,66) ln
7,8 — 0,66 

1,48— 0,66

Zahlentafel 2. G o g e n u b o r s t e l l u n g  vor- 
s c h i o d e n e r  P r o f i l f o r m e n  (s. Abb. 7).

’) Da die mittlere Walztemperatur fiir Eisen etwa 
1000° betragt, wurde gemaB den Riedelschen Ver- 
suchen k m it 6 kg /mm2 ais Mittel wert der Rechnung 

jragrundo gelogt.

Nene
Formel

mkg

KieGel-
łiach

mkg

Puppe

mkg

1. Quadrateisen 5 x 5 . 665 000 665 000 225000

2. Achtkanteisen a = 5,5 706 800 665 000 225 000

3. Eundeisen 0  5,62 . 723 000 665 000 225 000

4. Sechskanteisen 5,36 . 737 000 665 000 225000

5. U-Eisen N.P. 16 . . 887 000 665 000 225000

6. I  -Trager N.P. 17 . 949 000 665 000 225 000

7. Winkeleisen N.P.

11 X  1 1 ................. 1 059 000 665 000 225 000

8. Gezogenes Rohr
(D 16,4/15,4 . . . 1 235 000 665 000 225 000

9. Belageisen Nr. 11 . 1 283 000 665 000 225 000
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Zahlentafel 3. W i r k u n g s g r a d  r e r s c h i e d e n o r  v o n  P u p p e  u n t e r s u c h t o r  W a l z y o r g a n g e 1) 

(S. P u p p e :  Versuche zur Ermittlung des Kraftbedarfs an Walzwerken. Dusseldorf 1909,

Yerlag Stahleisen).

V- Stich
PToIilform Yolumen

Błock-

abmessungen

Profllabmessungen 

in cm

■iNT.
in mm in cm3

L

m cm

1

m

b

cm

h

cm

i 1—23 Błock: 158 x 142 341 000 1,51 • 47,4 15,00 !__ ■ _

2 1—23 158 X 142 341 000 1,51 47,4 15 • — —

3 ‘ 1— 29 Bloek: 102 X 98 290 000 1,30 47,4 29 _ -

4 1— 19 Knuppel: 50 X 50 166 000 1,15 38 66,7 —  . —

5 1— 19 50 X 50 154 000 1,07 38 62,05 — —

6 . 1-20 Flacheisen : 30,2 X 8,2 14 780 0,96 13 59 —

7 1-20 30,2 X 8,2 14 650 0,96 13 59 — —

8 1— 12 Rundeisen: <J) 35 18 340 0,84 12,8 18,78 '■ ■— ■ . 3,5

9 1— 12 „ 0  35 

J  N.P. 16:

18 340 0,84 12,8 18,78 '.— 3,5

lOa 1— 8 Blockwalzstiehe 

J  N.P. 16:
146 000 1,191 38 0,8 — .

b 9— 17 Profilstiehe 

I  N.P. 16:]

146 000 5,8 18,7 55,4 10 7,4

l l a 1—  8 Blockwalzstiehe

J  N.P. 16:
137 000 1,118 38 5,445 . ■ “ ~

b 9-17 Profilstiehe 

I  N.P. 22 :

137 000 5,445 18,7 52,0 16 7,4

12a 1 —  s Blockwalzstiehe 

I  N.P. 22:
187C00 1,294 38 4,985 — • ■ —

b 9-17
1 1 ' ''

Profilstiehe 

I  N.P. 22:

187 COO 4,985 21,8 40,3 22 9,8

13a 1—  8 Blockwalzstiehe 
I  N.P. 22 :

188 500 1,302 38 5,015 ■ — . —

b 9— 17 Profilstiehe 

Schwellen 260 m m :

188 500 5,015 21,8 40,5 22 9,8

14a I ” 6 Blockwalzstiehe 
Schwellen 260 mm :

134 000 1,065 38 2,528 — \ — ■

b 7— 17 Profilstiehe 

Schwellen 260 nim :

•134 000 2,528 26,5 34,62 20 8,7

15a 1 - 6 Blockwalzstiehe 
Schwellen 260 mm :

134 000 1,065 38 2,528 — —

b 7— 17 Profilstiehe 

Eisenbahnschienen :

134 000 2,528 26,5 34,62 26 8,7

16a 1— 14 Blockwalzstiehe 
Eisenbahnschienen:

236 000 1,352 43 10,17 — . m  -

b 15-23 Profilstiehe 

Eisenbahnschienen:

236 000 10,17 17,6 50,75 •12,7 11,2

17a 1— 14 Blockwalzstiehe 
Eisenbahnschienen :

228 000 1,308 43
i

9,55 '. — ■’ — .

b 15-23 Profilstiehe 228 00Ó 9,55 18,1 49,05 12,7 11,2

In entsprechcnder Weise wurden die nach- 

stehend aufgefiihrten Profile durcbgerechnet. Die 

Aufstellung; in Zahlentafel 2 zeigt ihre der GroBe 
nach geordneten Arbeitswerte,' wobei nochmals 

heryorgehoben sei, dafi Ausgangsblock, Lange und 

Profilquerschnittsgrofie iiberall dieselben sind.

l ) Fur die Profile von Reihe 10 a ab wurde
eine Zerlegung der gesamten Stiohfolge in  Block-
walzstiche und Profilstiehe vorgenommen, um  besser
Yergleichen zu konnen. Die Spalte Hm enthalt
die Ausgangsblockhohe, bei der das Herunterwalzen 
begann. Das Yolumen wurde aus dem Gewicht er- 

reolinet. Die m it den kleineii Buchstaben bezeichneten 
Abmessungen des Endkorpars sind zum Teil fur die be- 
treffenden Profileider „Hutte“  entnommen, teils aus den 

angegebenen Profilumrissen abgegriffen und im  zu- 
gehórigón Mafistabe vergrofiert.

Betrachtet man diese Tafel, so glaube ich, 

behaupten zu durfen, daB die erreclmeten Werte 

auch dem Gefiihl nach in ihrem gegenseitigen 

Verhaltnis ais richtig empfunden werden. Man 

bemerkt den starken Einflufi der Formarbeit ins- 

beąondere bei den Profil en von Nr. 5 ab. Nach 

Puppe und Kiefielbacli ergeben sich wieder die 

gleichen Werte wie bei den Flacheisenprofilen.

Wie yerhalten sich nun die theoretisch er- 

rechneten zu den in der Praxis gemesseneu 

Werten? Die von Puppe in dieser Richtung an- 

gestellten, so iiberaus wertvollen Untersuchungen 

mit ihrem reielien Zahlenstoff leisten hierfUr die 

denkbar besten Dienste. Zahlentafel 3 stellt fur 
eine Reihe yerschiedener Profile die Yerhaltnisse
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Zahlontafel 3. W i r k u n g s g r a d  T o r s c h i e d o n c r  v on  P u p  pe u n t e r s u c h t e n  W a l z v o r g a n g e .  

(S. P u p p e :  Versuche zur Ermittlung des Kraftbedarfs in Walzwerken. Dusseldorf 1909,

Yerlag Stalileison.) (Fortsetzung.)

Profilabmes?ungen 
in cm .

Theo-
‘rctische
Arbeit

in

KWst

Gemessene 
reine Walzarbeit in

Theoretische Walzarbeit 
Gemessene relue "Walzarbeit

T emperatur- 

grenzen 

ln °C -

Ma
teriał-
lestlg-
keit
in

kp/mra*hm
cm

h'

cm 1’Ssck KWst
Neue

Formel
kieOel-
bach

Tuppe

14,2 _ 12,8 155 007 ' 31,65 0,40 0,40 26,4 1186-1119 60

14,2 — 12,8 17S 582 36,5 0,35 0,35 22,9 1150-1069 60

9,8 — 14,7 166 773 34,1 0,43 0,43 22,5 1200-1091 40

5 _ 11,0 141 740 28,94 0,38 0,38 15,4 1197-1029 40

5 — 10,2 140 955 28,8 0,35 0,35 14,3 1197-1029 40

0,82 _ OT, 993 19 306 3,943 0,25 0,25 11,0 1321- 820 42

0,82 — 0,985 15 892 3,245 0,30 0,30 14,0 1340- 908 •12

2,75 _ 1,00 9 514 1,94 0,515 0,48 18,2 1296-1061 55-60

2,75 — ■ 1,00 9 630 1,967 0,515 0,47 18 1304-1091 55-60

13,4 _ 3,78 21 411 4,48 0,8431 1176-1139

>0,32 0,24 10 39

1,43 0,63 S,62 168 757 34,5 0,23 J 1139- 951

13,4 _ 3,55 18 153 3,71 0,961 1197-1139

> 0,31 0,24 9,3 39

1,43 0,63 8,07 168 307 34,3 0,24j ■ 1139- 984

17,2 __ 4,12 20 874 4,27 0,9?1 1190-1139

%

> 0,40 0,24 15,3 44

1,80 0,S1 - 137 080 28 0,38) 1139-1012

17,2 4,15 20 432 4,175 0,99) 1204-1139

\ 0,42 0,21 13,8 44

1,80 0,81 — 155 539 31,8 0,3‘lJ 1139-1021

19,7 1,9 12 285 2,51 0.75Y 1204-1176

l  0,39 0,25 11,3 42

1,465 — 138 630 28,3 0,36j 1176- 951

19,7 _ 1,9 10 493 2,145 0,881 1225-1190

}  0,42 0,26 12 42

1,465 — — ' 131 318 26,8 0,3Sj 1190- 974

13,2 _ 7,78 58 636 12,0 0,651 1145-1084

'  0,38 0,30 13,6 67

3,66 1,28 - 165 220 33,75 0 ,29 j 10 8 4 - 1 0 2 1

13,2 _ 7,5 50 0Ś7 10,23 0,731 1 1 6 9 - 1 0 9 8

\ 0,39 0,30 . 13,7 67

3,66 1,28 — 165 804 33,9 0,28j 1,105— 984

Zahlentafel 4. W i r k u n g s g r a d  b e i m  A u s  w a l z e n  v o n  F l a e h e i s e n

38 x  7 mm.

Stich

Vo- 

lumcn 

in cm3

Y

1 "  ; 
Mafie 

H 1) ! h ’)

" 4

: v ® ;:

Theor.

Arbeit

KWst

Ge
messene 
- reine 

Walz
arbeit

KWst

Theoretische Arbeit 

Genessene reine 
Walzarbeit

Tempe

ratur 

In »
Neue

Formel
KieBel
bach

Puppe

15 14 500 13,6 10,2 0,288 0,0678 0.21 0,32 0,23 34,9 1156
16 14 500 10.2 7,9 0.256 0,0606 0,218 0,2S 0,20 30,3 1119

17 14 500 7.9 5,97 0,280 0,0666 0,308 0.22 0,16 24,3 1045

18 14 500 5,97 3.8 0,452 0,106 0,62 0,17 0,15 20,8 1012

19 14 500 17,1 16,3 0.048 0.0113 0,089 0,13 0,11 19,3 974

20 14 500 3,8 3,1 0.213 0.0504 0,438 0,11 0,12 17,6 908

*) Die MaBe H , h sind aus den Quorschnitten und aus den Breiten der Probe- 
umrisse ermittelt (rerkleinert im MaBstab 1:2,25); s. a. Puppe: Versuehe usw. 
S. 49, Yersuch 9, Błock 2.

von theoretischer zu ge- 
messener reiner Walz

arbeit in Yergleich.
Die Gegoniiberstellung 

zeigt das auff&llige Er
gebnis, daB die einfachen 

Profile Nr. 1 bis 5 im 
Gegensatz zu KieBel
bach den gleichen W ir

kungsgrad , wenn wir 

das Yerhaltnis von theo

retischer zu wirklicher 

reiner Walzarbeit der 

Kurze halber so bezeich- 

nen diirfen, aufweisen,
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wie die Profile Nr. 11 bis 17, obwohl bei ersteren die beim? 
Strecken: auftretende Breitung jedesmal beim Kauten wieder 

liereingeholt werden mufi; bei jedem Stiebe also Umformarbeit 

ycrloren geht. Genau genommen miifite fiir die Blockwalzstiche 
der Kraftbedarf Stich fiir Stich bestimmt werden, und diirfte 

dann erst die Summę gebildet werden. Man mufi demnach den- 

Wirkungsgrad bei Nr. 1 bis 5 niedriger erwarten, und er 
ware es in der Tat, wenn hier nicht die Walztemperątur be- 

trachtlich (etwa 80°) hoher lage ais bei Nr. 11 bis 17. Die 

aufmerksame Beachtung der Temperatur gibt auch die hin- 

reichende Erklitrung sowohl fiir den hohen Wirkungsgrad von 
Nr. 8 und 9, ais auch den niederen yon 6 und 7. Ebenso sind 

Stichzahl und Profiląuerschnitt yon Bedeutung insofern, ais mit 
zunehmender Stichzahl und abnellmendem Querschnitt die Tem

peratur im allgemeinen sinkt, bzw. der Umformungswiderstand: 
zunimmt.

Den weitgehenden Einflufi der Temperatur auf den Kraft

bedarf bemerken wir deutlicker in Zahlentafel 4, die eine Auf- 
einanderfolge ron Stiehen beim Walzen von Flacheisen wieder- 

gibt.
Zeigen liier die nach den drei verschiedenen Yerfahren be- 

rechneten Wirltungsgrade noch eine yerhaltnismafiige Ueber- 

einstimmung, wenn auch die Steigerung des Wirkungsgrades 

nach der neuen Formel infolge Beriicksichtigung der Breitung 
gegenuber der Kiefielbach-Hulstschen nicht zu iibersehen 

ist, so geht diese mehr zufallige Stetigkeit doch verloren, falls- 

wir ein weniger einfaches Profil, wie z. B. in Zahlentafel 5, 
rechnerisch priifen.

K, der Widerstandskoeffizient des Materials, wurde wie oben 

unyeranderlich mit 6 kg/mm2 eingesetzt. Hieraus erklart es- 
sich, dafi das Yerhaltnis yon theoretischer zu wirklieh ange- 

wendeter Arbeit ungiinstiger werden mufi, falls die Temperatur 

sinkt. Dies ist aber der Fali, wie die Messungen in der letzten 
Spalte erkennen lassen. Priift man nun die drei yerschiedenen. 

Wertegruppen auf ihren regelmSfiigen Abfall im obigen Sinne, 

so ist eine Ueberlegenheit der neuen Formel gegenuber den 

beiden anderen nicht abzustreiten. Allein der 9. und 10. Stich 
fallt heraus (s. Anmerkung i  zu Zahlentafel 5).

Auffallend ist ferner, daB der Wirkungsgrad um mehr ais- 

das Zehnfache fallt; es bedeutet das aber, dafi mit fallender 

Temperatur wahrscheinlich der Materialwiderstand starker zu

nimmt, ais die fiir diese Temperaturen festgestellten Quetsch- 
grenzen angeben, und es rnochte sich wohl empfehlen, gerade 

diesem Umstand einmal besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Angeregt wurde ich zu diesen Untersucliungen durch die mir 

in der Diplomarbeit unter anderm zugewiesene Aufgabe, den 

EinfluB der besonderen Profilform auf den Kraftbedarf zu beriick- 

sichtigen, wenn moglich durch eine Formel festzulegen. Fiir

*) L, 1 sind in  Metem angegeben, wahrend B, H, C usw. den relatiyen. 
Abmessungen dor Probeumrisse entsprechen (s. Puppe, Versucho z. E. 
d. Kr. a. W. Versuch 15, Zahlentafel 66/67, Probeumrisse, S. 185).

!) I  u. I I  bezeiehnen Werte zweier Parallclversuche.
*) Die Puppesohen Werte diencn wieder nur zum VorgIeich unter 

sich, sie sind die Mittel aus den beiden Versuchen.
*) Der 9. und 10. Stich werden zusammengefaBt, weil die Einzel- 

maBo nicht yollstandig angefilhrt sind. Auch Puppe tut dies. Das Her- 
ausfallen des Wirkungsgradwertes aus der Reihe der ubrigen hat offei-;- 

sichtlich seine besonderen, nicht ganz erkennbaren Grunde; Puppe gibt 
an, daB die' Walze beim 9. Stich etwas Siei erhielt, und daB 9. und
10. Stich beide das 3. Vorwalzkalibcr passieren.

6) Fur dio Berechnung von Stich 7 bis 11 kommt Formel Nr. 9/10, 
fiir Stich 12 bis 17 Formel Nr. 5/6 in Anwendung.
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diese Anregung, ebenso wie fiir yerschiedene 

wertyolle redaktionelle Ratschlttge sage ich 
hiermit Herrn Professor Tafel herzlichsten 
Dank!

Z u s am m en f a s su ng .

Der Zweck und Inhalt der yorliegenden Ar

beit ist, die bisher noch ungekliirten Beziehungen 
zwischen der Umformung eines bildsamen Kor

pers und dera dafiir erforderlichen Kraftbedarf 
weiter aufzuhellon, ein Ziel, dessen Erreichen 

von ausschlaggebender Bedeutung fur die wich- 

tigen hiittcntechnlschen Gebiete der Formgebung 
durch Walzen, Schmieden und Pressen ist. Aus- 

geliend von einer Naherungsformel, wie sie fiir 
Walzeisen yorgeschlagen war, die aber nur die

Streckung beriicksichtigt, wird ein neuer, allge- 

meiner, auf exakt mathematisch-mechanischer 

Grundlage stehender Ausdruck fiir den theoreti- 
sclien Mindestkraftbedarf der Umformung eines 

Korpers abgeleitot, der unter Bcriicksichtigpng 

vou Strackung, Breitung und Formung jede miig- 

liche reine Formanderung erfaCt. Hierbei nicht 

berucksiclitigt sind yorlaufig die Einfliisse einer 
yeranderlichen Temperatur, der Reibung und der 

Art des mechanischen Vorganges, deren Ein- 

beziehung erst durch daliinzielende Versuche er- 

moglicht werden wird. An der Hand der Puppe- 
sclien Kraftbedarfsmessungen wird die Brauchbar- 

keit der neuen Formel fur das Gebiet des Walz- 
werkers nachgewiesen.

Ueber Bandeisenwalzung.

Von ®ipl.*3fng; Anton Schopf in Diisseldorf-Grafenberg.

I n einer friilieren Zuschrift1) empfahl ich mit Riick- 

sieht auf dio noch ungekliirten Vorgange beim 
Walzen die Beobaehtung des KaliberverschleiBes. 

Im Nachfolgenden mochte ich zunachst auf die von 

S)r.»Sn0. KieBelbach fiir den Kraftbedarf von Form- 
anderungen abgeleitete Grundformel;) eingehen und 

zeigen, daB sie nur fiir einen Sonderfall Geltung 
hat. Bei der von S)r.»3ng. KieBelbach abgeleiteten 

Differentialgleichung fiir ein Arbeitselement ist die 
, Zugkraft gleich der

Widerstandskraft ge- 

setzt. Das bedeutet 

. aber eine Gleichge- 
wichtsbedingung. Da

mit Formanderung ein

tritt, muB die Zugkraft 
groBer sein ais der Wi

derstand des gezogenen 
Stabes gegen Zug. Der 

Krafteunterschie l wird 

die Geschwindigkeit der 
Formanderung bedin- 

Abb. l. Yorsuobsanordnung. gen. Setzt man in der

KieBelbachschen Ent

wicklung dic Zugkraft fiir cin Arbeitselement 
gleich Q • F + d Q ■ F, dann sind die von 

KieBelbach ermittelten Werte riclitig —  aber nur 
fiir den Fali unendlich kleiner Formanderungs- 

geschwindigkeit, d. h. fiir die behutsamste Form

anderung oder fur eine Stromungsgeschwindigkeit 
gleich nuli. Man kann also die KieBelbachsche Kurve 

ais Nullkuryo bezeichnen. Bei groBerer, d. h. end- 

licher Stromungsgeschwindigkeit, liegen die Ar- 
beitskurven iiber der Kullkurve. Der Mehraufwand 

an Arbeit wird sich im allgemeinen in Warme 
umsetzen, kann aber auch zur Materialzerstorung 

dienen. Die KieBelbachsche Formel kann fiir Blóck- 

walzung ganz gute Hilfe leisten, weil dafiir die

') Vgl. St. u. E. 1918, 4. Ju li, S. 613/4.

2) tg k  St. u. E. 1914, 1. Okt., S. 1545/6.

X IX .„

Materialstrfimung noch eine nebensachliche Rolle 

spielt, wie aus der weiter unten entwickelten An- 

naherungsformelfiir die mittlere Stromungsgeschwin

digkeit heryorgeht. Es ist iibrigens bereits in der 

Arbeit von Sir.^ng. Rummel1) gefordert, daB der 
Arbeitsyerbrauch in Beziehung auch zur Geschwin

digkeit gebracht werden soli. Eine einfache Yer- 
suclisanordnung zur Bestimmung des Zusammen- 

hanges zwischen Geschwindigkeit und Arbeitsauf- 
wand ist in Abb. 1 angegeben. Nach Einleitung des- 

Walzvórganges mit Blei wird der Antrieb entfernt 

und alsdann das austretende Walzgut mit yerschie
denen Gewichten belastet und die erzielten Walz- 

geschwindigkeiten beobachtct. Ich muB mir aber die 
Durchfiihrung versagen. Die Ergebnisse hatten nur 

die Zapfenreibung ais Fehlerąuelle. Auf Grund 
obiger allgemciner Betrachtung mochte ich nun die 

letzten Stiche fiir Bandeisenwalzung untersuchen.

Es sei vorweg gesagt, daB die nachfolgende Be
trachtung keinerlei Anspruch auf strenge Wissen- 

schaftlichkeit macht. Ich will nur yersuchen, die 
allgemeinsten Rcgeln der Dynamik flussiger Korper 

auf den WalzprozeB der letzten Stiche bei Bandeisen

walzung angenahert anzuwenden, und glaube dadurch 

den Einblick in die Vorgange und weitere praktische 
Fortschritte zu fordern. Dąs Walzgut wird ais ziihc 

Fliissigkeit aufgefaBt und die elastischen Eigenschaf- 

ten yernachlassigt. Um ein Bild iiber die Material- 
stromung beim Flachwalzen zu erhalten, wurde ein 

flacher Bleistreifen seitlich in gleichen Abstiinden 

durch senkrechte Linien geritzt und alsdann das so 

vorbereitete Probestiick wiederholt mit schwacl.rjn 

Driicken bis zu einem bestimmten Punkte durch- 
gewalzt und dann die Walzung jedesmal unter- 

brochen. Abb. 2 zeigt das Probestiick von der Seite 

gesehen. Man sieht, daB in der Riickstauchzone- 

das Materiał nach riickwarts und in der Voreilungs- 

zone nach vome flieBt. Da nur ein geringer Teil nacb

1) Vgl. St. u: E. 1919, 20. Marz, S. 288.
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vornc flieBt, wie die Voreilungsmessungen zeigen, soli 
zur Vereinfachung angenommen werden, daB das 

ganze verdriingte Materiał nach riickwarts flieBt. 
Der Arbeitsaufwand zur Ueberwindung der Stro- 

, mungswifferstande ist der Kraftbedarf fiir den Walz- 
prozeB. Da nun bei der Bewegung von Fliissigkeiten, 

das Walzgut ais ziihe Fliissigkeit aufgefaBt, die mitt
lere Stromungsgeschwindigkeit eine wiclitige Rolle 

spielt, soli zunachst versucht werden, annahemd dic 

Geschwindigkeit des Materiales in der Riickstauch- 
zone zu ermitteln. Bezeichnet in Abb. 3b die Stab- 

starke vor den Walzen, a den Druck, und wird das 

Walzgut ruliend und die Walzen rollend gedaclit, 

so ist das yerdrangte Yolumen bei der Rollbewegung

i Abbildung 2. Materiaistromung beim Walzen.

von I nach I I  entsprechend den Fliiclien A B C D 

=  a* s. Wenn die Rollbewegung um s in der Zeit t 

erfolgt, so ist das sekundlich verdrangte Yolumen 

a • s/t (die Breite =  1 angenommen). Das Zuriick- 

UieBen geschieht im Kanale A A D D. Wird ais 
mittlere Kanalbreite c . b angenommen, so ergibt 
sich die mittlere Ruckstrómungsgeschwindigkeit 

v =  c • a/b • s/t. Dic Umfangsgeschwindigkeit der 

Walzen w gibt t =  w,s und damit v =  C • a/b • w. 
Fiir einen rechteckigen Kanaląuersclinitt von der 

Lange 1 und groBer Breite b ergibt sich der Wider
stand gegen die Materiaistromung RK, wenn d den 

Walzendurchmesser bedeutet

R = K  • (a/b)2 • w2 • I/b =  K  (a/b)2 • w2 • |/a • d/i)

Dio spezifische Walzarbeit As ware das Produkt 
aus Widerstand und Geschwindigkeit 

As =  K  • (a/b)1 • w3 • (d/a)1/*.

Dic entscheidende Rolle spielt die prozentuale 

Abnahme a/b, die Geschwindigkeit w und das Ver- 

haltnis Stabdicke zu Walzendurchmesser. Es sollen 

also mit zunehmender Geschwindigkeit die prozen- 
tualen Abnahmen geringer werden. AuBerdem soli mit 

geringer werdender Stabdicke der Walzendurchmesser 
sinken. Wenn man unter Benutzung der Formel 

fiir den Kraftverbrauch einmal den Fali nachrechnet, 
daB man mit dickcn Walzen einen starkeren Walz- 

druck gibt und dann die gleiche Walzarbeit mit zwei

Stichen auf diinneren Walzen durchfiihrt, so ergibt 
sich ein sehr groBer Arbeitsgewinn. Dieser Gewinn 

geht auf Kosten der Erwarmung des Walzgutes beim 
Durchgange. Um diesem Uebelstande zu begegnen, 

bleibt nur die kontinuierliche Arbeitsweise fiir die 

letzten Stiche beim Bandeisenwalzen. Wenn man 
aber die Bedingungen fiir geringen Kraftverbrauch, 

schwache Driicke und durnie Walzen erfullt, dann 

wird auch der Walzenzug gering.. Sobald aber der 
Walzenzug geringer ist ais die Zugfestigkeit des 

Walzstabes, braucht auf die genaue Einhaltung der 

Beziehung Qucrschnitt mai Geschwindigkeit nicht 
mehr genau geachtet zu werden. Der Walzenzug 

kann dann nicht mehr strecken, und es ist moglich, 

jedes Geriist fiir sich anzutreiben. Fiir die Bandeisen- 

walzung wiirde dadurch aber ein praktischer Fort- 

schritt erzielt. Durch Wegfall der letzten Schlingen, 
welche die Genauigkeit ungunstig beeinflussen, 

konnten groBere Stuckgewichte ausgewalzt werden, 

und neben der Krafteersparnis und damit groBerer 

Haltbarkeit der Walzen und Lager bekanie man in

folge Erhohung der Endgeschwindigkeit auch eine 
holiere Erzeugung und konnte infolge der diinneren

Abbildung 4. Versuohscinriohtung.

Walzen auch dunnereś Bandeisen auf warmem Wege 
erzielen.

Durch die Yersuchseinrichtung Abb. 4 habeich- 

tatsachlich festgestellt, daB man ohne Beeintrach- 
tigung der Walzgenauigkeit kontinuierlich, ohne 

Rticksicht auf die Beziehung Q X F =  konst., 

walzen kann, wenn nur die Abnahmen klein genug 
gehalten werden.

Ueber das Welligwerden diinnen Walzgutes habe 

ich auch einige Yersuche gemacht, die sich mit den 
Materialstromungen einfach erklaren. Ich habe Blei 

duiin ausgewalzt und in bekannter Weise von einer 

gewissen Starkę abwiirts Wellen in der Mitte erhalten, 

da das nacli dem Lichtbild Abb. 2 nach vorne stró- 

mende Materiał (das sog. Yoreilen) in der Mitte eine 
groBere Stromungsgeschwindigkeit hat • ais ani 

Rande. Dann habe ich mit der in Abb. 4 dargestell- 
ten Versuchseinrichtung gewalzt (wobei nur die Ab

nahme im zweiten Walzenpaare niclit zu groB sein 

darf) und habe bis 0,08 mm Starkę noch glattes 

Walzgut erzielt. Es wird eben infolge der etwas 
schneller laufenden Walzen des zweiten Geriistes die 
Voreilgesch\vindigkeit nuli bzw. negativ (Kombi- 

nation łvon Walzen und Żiehen). Dadurch ist ver- 

hindert, daB in der Mitte die Yoreilung des Walz-
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gutes groBer ist ais am Randc, weil iiberhaupt die 

urierwiinschtc Voreilung vermieden ist. Auch habe 

ich festgestellt, daB das Walzgut um so mehr Glanz 
bekommt, je sclmeller die zweiten Walzen gegeniiber 

den ersten laufen, d. h. der Glanz wird erzeugt durch 

die Relafivbewegung zwischen Walzgut und Walzen 
und niclit durch den Druck. Die ganze Betrachtung 

fuBt auf der Vorstellung, daB bei der Bandeisenwal- 
zung in den letzten Sticlien Materiał in einem recht- 

eckigen Querschnitte flieBt. Dabei ist die Stro- 

mungsgeschwindigkeit in der Mitte am groBten und 
daher auch der Arbeitsaufwand. Ais Folgę entsteht 

der starkere WalzenverschleiB in der Mitte der Balin,

was mit der Erfahrung stimmt. Man kann also auch 

durch Beachtung des KaliberverschleiBes finden, 
wo noch Verbesserungen moglich sind. Es ist jeden- 

falls eine stiirende Sache, wenn sehon nach wenigen 
Stunden umgestellt werden muB.

Der Zweck meiner Ausfuhrungen ware erreicht, 

wenn ich einen kleinen Baustein fiir die Weiteren t- 

wicklung der Theorie geliefert hatte und dem Prak- 
tiker einen brauehbaren Fingerzeig gab.

Zusammenfassung: Verfasser schliigt zur Er- 

zielung eines Foitschrittes in der Bandeisenwalzung 

fiir die letzten Stiche kontinuierliches Walzen mit 

diinnen Walzen und schwachcn Drucken vor.

Ueber die Wirtschafdichkeit von Gaserzeugungsanlagen bei 

Gewinnung von Urteer und schwefelsaurem Ammoniak.
(Mitteilung aus dem StahlwerksausschuB dos Vereins deutscher Eisenhiittenleuto.) 

(Fortsetzung von Seite 621.)

II. Die Bewertung des Urteeres.

Dr. R e u t e r  (Gelsenkirchen): Ein wichtiger Fak

tor hel der Beurteilung der Wirtsehaftliclikeit der Gas
erzeuger m it Nobenerzeugnisgowinnung ist zweifeilo.s die 
Bewertung der Nehenerzeugnis.se selbst. Dies tritt in be- 
sondorer Weise hervor, wenn die Gaserzeuger dazu be
nutzt werden, um Dampfkessel zu spei-en und das Gas 
nicht der End zweck des ganzen Yorłabrens ist. Nun 
bin ich der Ansieht, daB die heutigen Preise fiir 
Ammoniak und . Urteer solche sind, die wir nicht 
der Wirtschaf tlichkeitsbcrcchnung de3 Yerfahrens zu- ' 
grunde legen diirfen. Den Ausfuhrungen iiber das 
Ammoniak, die Herr Professor Klingenberg gemacht hat, 
stimme ich v<łllstiindig bei. Ich mochte noch hinzu- 
fiigen, daB dio Preiso fiir Schwefelsiiure, die auch eine 
grofie Rolle spielen, sicherlieh nicht wesentlieh und nicht 
rasch heruntergehen werden.

Ich kommo auf die Bewertung des Urteeres. Der Ur
teer hat eigentlich in der heutigen Kricgszeit seine Be
deutung erhalten. Der Gehalt des Urteeres an Schmierpl 
ist mafigebend fiir den Preis desselben. Die Schmierolo 
fehlen uns allen —  ich glaube, das brauche ich nicht beson
ders zu erwalmen — , und dieOele, die noeh zur Yerfiigung 
stehen, werden zu Preisen gehandelt, die die friiheren 
Preise nicht nur um ein wesentliehes ubersteigen, sondern 
ein Mehrfache3 dieser Preiso betragen. Es kommt hinzu, 
•dafi die uns heute zur Verfiigung stehenden Schmierole 
den Zwecken, denen sio dienen sollen, in vielcn Fiillen 
nicht geniigen, dafi wir also heute mit Oelen arbeiten, die 
wir in  Friedenszeiten zur Schonung unserer Maschinen 
usw. nicht benutzen wurden.

Ich glaube daher nicht, dafi in Fricdenszeiten der 
Preis fiir Urteer auch nur annahernd so hoch 
sein wird, wio er heute geschiitzt wird. Ich meine. 
dies ist ein wesentlicher Punkt bei der Beurteilung der 
Frage, ob ich z. B. zur Hcizung eines Dampfkessels 
und zur weiteren Vcrwendung des Dampfes in Dampf- 
maschinen eino Gaserzeugeranlage oder unmittelbare 
Kohlenfeuerung nehmen will. Es kommt noch hinzu, 
dafi ich bei der unmittelbaren Kohlenfeuerung zweifel- 
los eine Ersparnis an der Menge der Kohle erziclen 
werde.

Direktor A. P o t t  (Essen): Ich mochte noeh kurz 
dio Ausbeute an Urteer streifen. Wenn ich nieht 
irre, hat Herr Professor Klingenberg eine durch- 
au3 berechtigte Frage an Herrn Dr. Roser gerichtet, 
wio es kommt, dafi trotz des Zusatzes ron 30 o/o Braun- 
koble dio Ausbeute, ebenso wie bei der ungemischten

Steinkohle, 75 kg/t betragt. Rechnerisch lafit sieli das 
natiirlich nicht ermitteln, praktisch ist es aber durch- 
aus moglich. Es liangt damit zusaiiiincn, dafi der Zusatz 
von Braunkohle die Backfaltigkcit gewissermafien aus- 
sohaltet, und dafi dadurch die aufsteigendeu Gase viel 
chor dio Moglichkeit haben, den ganzen ICohlenkern zu 
durclidringon und dadurch dic Ausbeute zu vergrofiern. 
Es ist sehr wohl moglich, dafi trotz einer geringeren 
Backfiihigkeit der Kohle im Innern des Gaserzeugers jn 
der heifiesten Zone Kerne entstehen und das Durchstcigen 
des Gases nicht geniigt, um don Teer hinauszubringen. 
Das Vermischen mit Braunkohlo lockert dio Kohle auf. 
Es ist durehaus moglich, dafi 7,5 o/o Toer bei der 
Jlischung m it Braunkohle erreicht werden kann. Achn- 
liohe Zahlen habe ich im praktischen Betriebe auch ge
funden. Dabei mochte ich nur kurz die Frage erwiihnen, 
die gerade die backendo Kohlo anbetrifft. Die ganzu 
Frage dor Gewinnung von Urteer hiingt innig damit 
zusammen, dafi wir in der nachsten Zukunft Gaserzeuger 
bekoinmcn, die die Moglichkeit geben, backendo Kohlen 
zu verarbeiten. Die augenblicklieh zur Yerfiigung stehen- 
den nichtbackenden Kohlen sind nicht ausreieliend. Was 
den Wert des Urteeres anbetrifft, so kann ich den Aus
fuhrungen des Herrn Dr. Reuter nur beistimmen, dafi 
natiirlich das Wertvollste das Schmierol ist, wie denn 
iiberhaupt die ganzo Sehmierolfragc die Gewinnung des 
Urteeres erst ins Rollen gebracht hat. Dio Zahl, die Ilerr 
Dr. Roser angegeben liat, kann ich ais legitimen Handcls- 
preis des Krieges fiir riehtig ansehen. Jedenfalls ist ein 
Preis von 60 J i  fiir Schmierol durehaus niclit zu 

hoch. W ir wissen alle, dafi Schmierol heute mindestens 
120 J i  fiir 100 kg kostet. Es lassen sich aus den 
Urteeren jedenfalls rd. 15 bis 20 o/o hochviskoser Ocle 
gewinnen. Die Stickstoff-Frage beurteile ich auch nieht 
sehr optimistisch. Die Stickstoff-Frage ist heute noch 
sehr dunkel. Ich lasse mieli nicht bange machen dureh 
die Zahlen, die heute in  die Ocffentfiehkeit kommen. 
W ir konnen auch in dieser Ilinsicht Yersehiedenes ver- 
tragen, und auBerdem weifi kciner genau, wie hoch die 
Selbstkosten wirklich sind. Ich halte es fiir riehtig, 
dafi man den Erlo3, den man aus Ammoniuinsulfat er- 
reichen kann, ais Riicklagc bewahrt. Es ist eine Preis- 

steigerung der Kohlo fiir solche Zweeke zweifellos mog
lich, und os ist gut, wenn man eine gewisse Hiicklage 
in dem Gewinn noch zur Vcrfiigung hat.

Direktor G. M o 11 e r s (Essen): Ąus den letzten Be- 
merkungen von Herrn Direktor Pott mochte ich einen 
Sehonheitsfehler herausnehmen, den auch die Ausfiih- 
rungen von Herm  Dr. Roser cnthalten. Hcrr Pott hat
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gesagt, der Verkaufsprois von 60 J i  die 100 kg fiir 
Schmierole sei ein legitimor Handelspreis. Herr 
Dr. Eoser hat aber diesen Preis von 60 Jt nicht ais den 
Yerkaufswert eingesetzt, sondern er sagt, dafi man fiir 

die Dostillationakosten 40 bis 50 o/o =  45 o/o im Dureh- 
schnitt zuschlagen miisse, also ergibt sieh ein Yerkaufs
wert von 87 J i .  Dieser Preis wird heuto innerhalb 
unserer VerkaufBvercinigung fiir die Schmierolo nicht er
zielt. Aehnlich ist ca mit dcm Peoh. Wenn I le r r  

Dr. Roser 70 J i / t  einsetzt und nun fiir einen Yerkaufs
wert 40 his 50 o/o 1 zugeschlagcn haben will, so kommt 
er auf einen Preis von 101,50 M/t', er vergeht sieh also 
gegen den Hochstpreis. (Heiterkeit.) Er darf nicht 
70 J t  einsetzen, sondern diirfto nur 70 minus 45 o/0 ==

38,50 J i  die t  einsetzen. Ebenso verhiilt es sieh mit 
Naphthalin, das nur m it 55 J i  berechnet werden diirfte.

Die Ausrechnungen, die Herr Dr. Roser gegeben hat, 
sind sehr schon, und ich zweifle aueh nicht, dafi sic fiir 
den Betrieb boi Thyssen zutreffen. Aber auf cins mufi 
man doeh aufmerksam machen. Ilerr Dr.Roser ist wohl 
in der gliicklichen Lage, die Urteere selbst destillieren und 
dio gewonnenen Erzougnisse im eigenen Betriebe verwen- 
den zu konnen. Ich bezweiflo sehr emst, ob dagegen ein 
Dcśtillateur heute dem Herrn Dr. Roser den Urteer m it rd. 
000 J i / t  bezahlt. Es mag sein, dafi der eine oder andero 
Kaufer ihm diese 60 J i  fiir 100 kg, also 600 J i/ t  fiir 
kleinero Mengen gibt; aber dieser Kiiufcr wird niemals 
den Teer destillieren, sondern viclleicht Margarineersatz
o. dgl, daraus machen. (Heiterkeit.) WTcnn man den 
heutigen Wort der Erzeugmase einmal erst , betrachtet, 
so glaubo ich, darf man sio doeh dem Wert und der 
Beschaffenheit derjenigen Erzeugnisse gleiehstellcn, dio 
heute aus dcm Kokerei- und dem Gasteer gewonnen 
und ais Wettbewcrbsstoffo betrachtet werden. Man ge- 
wi,nnt aueh das, was Horr Dr. Roser „Phenololo" nennt; 
inan gewinnt auch Pech und Naphthalin, allerdings kein 
Paraffin. Nun, meine Herren, ioh glaubo nicht au3 der 
Scliule zu plaudern, wenn ich Ihnen| sago, dafi der 
Durchschnittsverkaufserlo3 in  unserer Vcrkaufsvereini- 
gung fiir Pech, Teerole, Naphthalin, Anthrazcn usw. 
heuto zwischen 80 und 90 J i/ t  liegt. Ich will einmal 
rund 90 J i  rcchnen. Von diosem Wert mussen Sio aber 
die Destillationskosten, dio Herr Dr. Roser m it 40 bis 
50 o/0 angibt, abziehen. Ich will rechnen, dafi heute die 
Kosten, gegeniiber dem Fricdcnspreiso wesentlieh er
hoht, rd. 30Ji/t ausmachen;'sio erhalten dann einen 
Wert von 60 J i/t , frei Destillation. Mussen Sie ihn nocli 
beziehon, so kommen Sie m it einer Fracht von 30, 40 
oder 50 Pf. auf einen durchsohnittliehen Yerkaufswert 
von 55 J i/t . Wenn Sie dieso 60 J i  zugrundo logen und 
an Ausbeuto auf die Kohle einen Prozentsatz von 3,5 
oder 4, so kommen Sie doeh nur auf einen Wert von 
2,10 bis 2,40 J i  auf die durchgosctzte Kohlo. Herr 
Dr. Roser wird aber einwenden, dafi er mindestens 7,5 o/0 
erzougo. Dann wollen wir die Zahlen yerdoppeln und 
sagen: Der Wert auf dio durchgesetzte Kohle wird sieh 
auf 4,20 bis 4,80 M  oder rd. 5J i/ t  stellen. Sio kommen 
auf diese Rechnung, wenn Sio m it m ir dio einzelnen 
Zahlen durchgchen, was heuto fiir die einzelnen Er- 
zeugnisse bezahlt wird. Fiir Pech besteht der Ilochst- 
preis von 70 J i .  Die Teerole vorkaufen wir ais Schmier- 
81e auch durchschnittlich m it 50 bis 60 J i  fiir 100 kg; 
sehr yiel mehr wird wahrschcinlich hicht gestattet 
werden. Das Rohnaphthalin hat den Hochstpreis von 
100 Ji/t. Anthrazcn und Riickstande sind nicht von Be
deutung.

Es wiirde nun fur dio Oele zu fragen sein, wie sieh 

dio iibrigen Oelo, die nioht ais Schmierolo rerwendbar 
sind, bewerten. Da stoficn Sio doeh darauf, dafi heuto 
die Reichsmarine Ihnen fiir das Heizol nicht mehr ais
80 J i/ t  bezahlt. Dio Motorentreibole werdon auch nicht 
wesentlieh hoher bewertet. W ir konnen aber alle dieso 
Werte nicht zugrundo legen, wenn wir uns oin Bild fur 
iio  Zukunft machen und uns vor allen Dingon fragen 
wollen, ob die ganzo Wirtsohaftsrechnung nach dem

Kriege zutreffend ist. W ir mussen damit reohncn, dafi 
dic Verhaltnisse naoh dem Kriego sieh andern, und dafi 
wir dio hohen Preiso nicht mehr haben, dafi uns dio 
Waro nioht mehr so aus der Hand gezogen wird wio 
heute. Es mag sein, dafi das Pech auoh nach dem Kriego 
den Wert von 70 J i / t  beibehaltcn wird, wobei der Preis 
sehr abhangen wird von dem Preis fiir das Steinkohlen- 
brikett. Bisher haben sieh dio Zeohcnbesitzcr goweigert, 
mehr zu bezalilen.

Wenn Sio dio Schmierolo in Botraoht zichen, so 
mussen Sio bedenken, dafi wir noeh nielit sagen konnen, 
wio dio zolIpo'.i;i chen Verhandlungen sieh let/.ten Endes 
gestalten. Der Fricdo m it Rumiinien ist so geschlossen, 
dafi wir Wert darauf legen mussen, recht viel Oel herein- 
zubekommen. Das wurdo bedeuten, dafi wir uns im In- 
land einen Wettbewerb dadurch schaffen, da in diesen 
Oolcn Schmierol, Heizol und vor alłcm Paraffin entlmlten 
ist. Herr Dr. Roser hat das Paraffin m it 175 J i plus 40 
bis 50 o/o, also mit weit iiber 200 J i oingesctzt. Ich 
glaubo nieht, dafi dieser Preis sieh nach dom Kriege, 
hnlten kann. Vor dem Kriege stand das Paraffin bei 
einem Wort von 80 J i fur 100 kg. Wenn es richtig 
ist, dafi eino oinzige Gesellschaft allein eino Kerzcnfabrik 
mit einer Leistungsfahigkeit von 12 000 t  fertiger Kor
zon im Jahre errichtet, so wiirdo durch diese Erzeugungs- 
monge der inlśindisohe Bedarf reiehlich gedeekt sein. 
A]lo iibrigen aus don Teeren sicher in sehr grofier Menge 
gowonnonen Paraffine wurden daher den Ma'rkt sehr be- 
lasten und dio Preiso driiokon. Sio sehen, dafi man, 
wenn man aus dem Ausland grofie Mengen liereinholt, 
fiir das Inland einen Wettbewerb schafft. Dio Schmier
olo werden zuriickgchen, die Heizole sieh nur im Ver- 
hiiltnis zum Kohlenpreise stoigern lassen. Zweifelhaft 
w’ird es aber daboi sein, ob dio Steuer, die die Kohlo 
heute tragt, nioht aueh auf dio Heizole gelegt wird, 
namentlich wenn die immerhin miirchenliaften Preise fiir 
den Urteer so rundkommen, wie sie vielleicht schon rund- 
gesprochcn worden sind.

Die Preiso fiir Treibole mufi man auch recht vor- 
sichtig betraehten. Ich glaube, nicht zu yiel zu sagen, 
wenn ich mich dahin ausspreche, dafi der Dieselmotor 
doeh duroh den Krieg einen gowissen Stofi erhalten hat. 
Ioh glaubo daher, dafi die Mengen, die an Treibolen aus 
den bisherigen Kokerei- und Gas teeren und spater aus 

den mindestens ebenso grofien Mengen Urteer ge
wonnen werden konnen, spater den Markt derartig- 
bclasten, dafi der Preis von 20 J i, den Herr Dr. Roser 
fiir 100 kg angenommen hat, unter kcinon Umstanden 
gehalten werden kann. Ioh mochte daboi noch auf eins 
aufmerksam maohen. Herr Dr. Roser sagt, er gewinne 
ein Hartpcch. Wenn ich einmal annehmo, dafi dieses 
Hartpech einen Erwcichungspunkt von etwa 800 oder 
noch dariiber hat, so wiirde die Schwierigkeit eintreten, 
dafi wahrschcinlich die Brikettwerke dieses Pech zur 
Brikettierung dor Kohlo nioht vcrwenden konnten. Es 
wiirde also dann nur iibrigbleiben, dafi das Peoh noeh 
weiter abgetrieben wird. Die30S weitere Abtreiben 'er
scheint mir auch wirtschaftlich richtiger. Denn wenn 
Herr Dr. Roser sagt, dafi die Oelo m it 60 J i und noch 
mehr, m it 87 J i, bewertet werden konnen, so wiirdo es 
ein Unding soin, die liochwortigen Oele in dem billigen 
Pech zu lassen, das Herr Dr. Roser m it 7 J i fiir 
100 kg angesetzt hat.

Alles in allem genommen, glaube ich, dafi man doeh 
wohl dio Zahlen, die Herr Dr. Roser uns gegeben hat, 
einmal durchsehen mufi, um nicht unrichtigo Meinungen 
aufzubringen. Wie ich schon sagte, wird nach dom Kriego 

das Teerschmieról sicherlich nicht melir den hohen Yer
kaufswert von 87 J i behalten. Ich will in dic Rechnung, 
dio Herr Dr. Roser aufgemacht hat, einmal einen Preis 
von 30 J i einsetzen. Das wiirde m it einem Zusclilag 
von 40 bis 45 o/0 43,50 J i ausmachen. Die Treibole wiirde 
ich einmal m it 10 J i anzusetzen empfehlen, das Fett 
und Paraffin m it 80 J i. Dann kommen Sie auf den Satz 
von rd. 14,50 Jt. Zichen Sie hiervon aber — da ea
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Verkaufspreiso sind —  die Destillationsunkosten ab, so 
komtnen Sio naeh meiner Rechnung auf einen Wert.von 
etwa 5,98 oder 6 J6 die Tonno Kohle. Natiirlich laBt 
sich dariiber streiten, ob die Werte, dio ich fiir das Pech, 
das Oel usw. nannte, richtig sind. Abor fiir dio Preis- 
holie miifiten wir doch daran festhalten, dali groBe Men
gen hier im Inlande erzeugt werden sollen, und daB dieso 
grofien Mengen den Markt bedriieken, namentlich in  Oelen. 
W ir haben in Friedenszeiten 100 000 t  Impragnierole 
naoh Amerika au gofuhrt. Amerika hat dieTeerdestiilation 
so ausgedehnt, daB gar keine Aussicht vorhanden ist, 
die friiheren Mengen nach Amerika zu bringen. Ebenso 
•wird un3 dio Ausfuhr nach Frankreich unmoglieh sein. 
So wird sich das ,Bild wahrscheinlich auch fiir Pech ge- 
stalten. W ir haben in Friedenszeiten fast 100 000 t Pech 
naoh Belgien und Frankreich gcschafffc. Es ist aus- 
gesehlossen, daB in  den ersten fiinf bis zchn Jahren diese 
Mengen Pech dahin gehen konnen, ganz abgesehen da- 
von, daB England auch ais Verkaufer auftrilt und im 
Frieden froh war, 20 bis 30 M  fiir die Tonne ab eng- 
lischen Hafen zu bekomnien. Die Ausrechnungen, die 
Herr Dr. Roser gegeben hat, mogen fiir den Thyssen- 
selien Betrieb zutreifen, weil dort alles beieinander liegt. 
Die Schwierigkeiten wachsen aber, sobald der Erzeuger 
gezwungen ist, die Teere zu yerkaufen. Die Schwierig
keiten werden um so mehr waehsen, ais nach dem 
Wunsch und W illen der Herren, die fiir die Urteer- 
gewinnung eintreten, an sehr vielen Stellen Teer gewonncn 
werden soli. Je mehr Erzeuger, destó grofierer preis- 

.storender Wettboworb.
Direktor Dr. E. R oser (Miilheim-Ruhr): Herrn D i

rektor Mollers will ich nur m it wenigen Worten erwidern. 
Er berechnet den Wert des Urteeres mit 55 M/t. Ich kann 
darauf hinweisen, daB aus der Tonno Urteer 250 bis 360 kg 
Schmierol gewonnen werden konnen. 100 kg Schmierol 
habe ich im Falle B (bei heutigen Preisen) m it 60 Jt, im 
Falle A mit 25 J t  angesetzt. Sio wissen alle, daB man 
heute nicht unter 1 M  jo kg ein gutes Schmierol be- 
kommt, und trotzdem setzt Herr Direktor Mollers fur 
die Tonne Urteer ais heutigen Wert nur 55 M  an. Aus 
dem Urteer erhiilt man weiter mindestens 350 kgPlienol- 
ole, die houte mit etwa 30 M  jo 100 kg bezahlt werden. 
Zu beriicksiehtigen ist dabei, daB das Treibol, das heute 
im Gebrauch ist, lange nicht dem Phenolol ent- 
spricht, das aus dem Urteer gewonned wird. Ferner 
gewinnt man aus dem Urteer recht namhafte Mengen 
Phenole, Fette, Harze und Pech, die den Wert des 
Teeres weiter wesentlich erhohen. Ais.einen Erfolg der 
heutigen Besprechung wiirde ich es ansehen, wenn end- 
lich einmal dagegen Stellung genommen wiirde, daB die 
Teerdestillateure glauben, sie konnten den ganzen Ge
winn, dor sich bei der Destillation ergibt, einstecken, 
so daB die Urteer erzeugenden Firmen eigentlieh um ein 

Nichts zu arbeiten hatten.
Ingenieur J . F a b ia n  (Berlin): Es durfte vielleicht 

interessant sein, die Ausfiihrungen eines GroBdestilla- 
teurs von Teor hieriiber zu horen; ich mochtto den 
Kamen nioht nennen. E r sohreibt hierzu:

„Ihre Anfrage vom 31. Mai glaube ich so deuten zu 
sollen, daB Sie eine Wertangabo fiir die Zeit naeh Frie- 
densschluB haben mochten, denn in  jetziger Zeit sind 
die Preiso fiir Schmierol und fiir die anderen Teererzeug- 
nisse dermaBcn in die Hohe getrieben und unsicher, daB 
man sie nicht ais Grundlage fiir eine Kalkulation nehmen 
kann. Ich glaube, dafi keines der in Betraeht kommen
den Produkte nach dom Kriege jemals wieder auf den 
Friedenspreis heruntergehan wird, und ich nehme dalier 
an, daB man m it einem Verkaufswert fiir Schmierol von 
60 M  und fiir Treibheizol von 20 J6 wird reehnen 
konnen. Wenn Sie aber fur Fett und Paraffin 175 M  
ansetzen, so halte ioh das fiir viel zu hoch, denn es han- 
delt sich offenbar nioht um ein reines Paraffin, sondern 
um eino in der Kiilte festwordende Destillatfraktion, die 
erst durch umstaudliche Arbeit in Schmierol und in 
Paraffin getrenńt werden miifite. Ich glaube, wenn

man fur dieso Fraktion 60 M  ansetzt, so ist sie reichlich 
hoch bewertet. Ais Peohpreis halte ich 7 J t  fiir an- 
gemossen."

Es ist dies eine Grofidestillation, die andere schlieB
lich leben laBt. Ich mochte endlich noch darauf hin
weisen, dafi das Interesse derjenigen Firmen, dio 
Urteer gewinnen, schlieBlich dahin geht, an dem 
Gewinn, dar aus den Tcerprodukten erzielt wird, teilzu- 
haben, Das konnte sehr gut gemacht worden, indem der- 
artigo Toerdoatillationen auf genossenschaftlicher Grund- 
lago orrichtot werden, die den Yertrieb der Teererzeug- 
nisso uberńohmen, und dann eine Riickvergutung denen 
zuteil werden lassen, dio den Teer geliefert haben. Das 
durfte der riehtigste Weg sein. Dann sind beide Teile 
dazu da, um die Preise entsprechend zu halten. Es 
mussen an einem Geschaft immer beido Teile Freude 
haben, nicht immer nur der eino.

Vorsitzender Generaldirektor A. V o g 1 o r (Dort
mund) : W ir haben jetzt etwas iiber den Geldwert der Oele 
geliort, aber noch nichts iiber ihren Yerbrauchswert. Ist 
das Oel gleichwertig dom guten Oel, das wir sonst in 
unseren Botriebon verwandt haben?

Ich glaube, Herr Direktor Mollers hat zu viel an 
seiiio Oelo godacht und nielit dio sehr wertvollen 
Urteerole m it den Schmierolen verglielien. Der Ver- 
glcich mufi aber doeh gezogen werden, denn die Qua- 
litat der Oele ist von Ilerrn  Dr. Roser ais fast gleich 
gut gesohildert worden. Kann uns einer der Herren 
hieriiber etwas sagen? Ich glaube, das wiirde allgemeincs 
Interesse haben.

ingenieur-Chemiker J . B ro n n  (Rombach): Vielleieht 
kann Herr Dr. Roser uns sagen, welche Maschinen 
damit geschmiert werden?

Direktor Dr. E. R o s e r  (Miilheim-Ruhr): Die Ma- 

schinenfabrik Tliysseii & Co. sehmiert seit drei Jahren 
ihre siimtlichen Maschinen m it dom Oel zur groBten 
Zufriedenheit. Sehen Sie Bich selbst einmal heute das 
Schmierol an, das Sie von auswarts beziehen; es ist nichts 
anders ais Teerol. Selbstverstandlich hat das Teerol 
nieht die Viskositat guten Heifidampfschmieroles, zur 
Herstellung solehen Oelea werden erst die Einrichtungen 
zu sehaffen sein. 90 o/o der Schmierstellen konnen aber 
m it dem recht guten Nafidampfschmierol, aus Urteer er
zeugt, bedient werden, und zwar ohno AnstSnde.

Dr. F r a n k  (Berlin): Um iiber die Qualitiit der 
Oele ein kurzes Wort zu sagen, so kann ioh aus unserer 
Erfahrung folgendes mitteilen: Dio Oele, dio aus Ur
teer hergestellt sind, haben sich fiir allo Anwen- 
dungszweeke ais geeignet erwiesen, bei denen es sioh 
nicht um Innenschmierung handelt. Die Oele sind da
bei, richtig aufbereitet, in der Qualitat den Teerfettolen; 
die wir bisher kannten, ganz erheblich iiberlegen. Dis 

Oele, die aus Braunkohle hergestellt werden, sind heute 
in  einer solehen Weise in der Qualitat Tervollkom innet, 

dafi sie sogar fiir Gasmaschinen in  einer grofien che- 
mischen Fabrik gebraucht werden. Irgendwelche Be- 
denken hinsichtlich der Qualitat des Oeles brauchen 
nieht gehegt zu werden. Die Oele werdon sioh sicher 
auf dom Markte halten und uns einen guten,. Dienst 
in  der heimischen Yersorgung leisten.

Vorsitzender Generaldirektor A. V o g 1 e r (Dort
mund): Das ist ja auBerordentlich dankenswert zu horen; 
damit wurden ja die Bemerkungen de3 Herrn Dr. Mollers 
iiber die Ein- und Ausfuhr zusammenfallen. W ir haben 
bisher fast 90 o/0 der Oele vom Ausland bekommen. 
Bei der yerhaltnismafiig kleinen Erzeugung an Urteer- 
olen wurden wir auch beim Umbau Eamtlicher Gas
erzeuger noch nicht in der Lage sein, den Oelbedarf 
Deutschlands zu deoken. W ir durfen ruhig allo auf dem 
Gebiete GroBproduzenten werden und werden doch wohl 
nie in Wettbewerb mit dem Auslando treten.

Direktor G. M o l l e r s  (Essen): Ich habe nioht 
eagen wollen, dafi der Urteer nur 55 .M/t wert 
ist. Ich habe nur darlegen wollen, wio heute ahnlicho 
Erzeugnisse, die auch wahrend des Krieges zu hohen
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Preison rerkauft werden, bewertet worden sind, und 
wclchen Durchschnitt man erlost. Ich gebe zu, dafi dio 
Schmierole, dic aus den rcinen Urtccrcn orzeugt sind, 
besser sind. Ich will auch zugebon, dafi der Vcrkaufs- 
preis von 87 J i,  den Herr Dr. Roser eingesetzt iiat, 
heute riclitig ist. Aber ich bezweifle, dafi es moglich 
sein wird, nach dem Kriege den Preis beizubehalten.

Herr Genoraldirektor Vogler sagt, dio Einfuhr von 
fremden Oelen hatten wir nicht mehr so notig. Diese 
Hoffnung ist ein eigen Ding, Ich darf Ihnen wohl zwei 
Vorgange orzahlen. In  oiner Kommission in Berlin sitzen 
Herstoller und Verbrauehor zusammen, Vcrbraucher, die 
von der Teererzeugnisindustrie kaufen. Es wurde erkliirt, 
dafi der Schmierolbedarf im Inland soundso grofi sei 
und soundso viel cingefiihrt worden sei. Also sei es 
nicht mehr notwendig, diese und jeno Mengen einzufiih- 
ren; infolgedessen musse, um jede Einfuhr von fremdem 
Oel zu verhindorn, ein hoher Zoll auf Teererzougnisse 
gelegt werden. Schon erhob sich dor Yertrefer der Hmen 
bekannten grofien Earbenfabriken und wies darauf liin, 
dafi man nach dem Kriege unsere Farbscoffę, Mcdika- 

. mente usw. zu sehr hohen Preison verkaufen solle, um 
dic Valuta zu bessern; das sei abor nur moglich, wenn 

dio Tecrcrzeugnissc sehr billig geliefert wurden.

In  einer anderen Kommission, die den Auftrag hatte, 
cinmal zu iiborscliauen, wic werden sich E infuhr und Aus
fuhr, Erzeugung und Inlandbedarf stellen, kamen wir 
sehr nett uberein, und dic Redinung stimmte sehr gut. 
W ir zogen dann den Schlufi: Also ist cinc Einfulir von 
Treibolen nicht notwendig. Da erhob der Vertret'er der 
Dieselmotorenfabriken Einspruch gegen don BcscliluB, 
wenn nicht eine Preisbindung Yorgcsehou werde. Der 
Beschlufi kam schliefilich so zustandc, dafi eine Einfuhr 
nicht notwendig sei, solange dio inlandischen Erzcuger 
den Treibolpreis im  Yerhaltnis zum Kohlenpreis stellton. 
Wenn man licuto eine solche Yerhiiltnisrechnung auf- 
maclit, so kommt man auf einen Preis von etwa 11 J6 
fiir 100 kg odor von 110 J t j t  Treibol, wobei fiir die 
Kohle allo houtigo Fracht, Verkehrs- und Umsatzsteuorn 
eingerechnet sind. Dor von Ilerrn Dr. Roser eingesetzto 
Wert von 20 J i  fiir 100 kg ist -demnach entschieden 
eu hoch.

Dr. W . G 1 u u d (Mullieim-Ruhr): Ich mochte auf 
cins aufmerksam machen: W ir stehen auf dem Ge- 
bioto der Auswertung und Ycrarbeitung des Urteeres 
erst yollstandig am Anfang. Dies gilt auch von den 
aus dem Urteer gowinnbaren Schmierolen. M it Recht 
werdon dieselben von Ilerrn Dr. Roser ais Phenol- 
schmierolo bezeichnet, denn sie bestehen nur etwa zur 
Halfte ans hochuskoscn Kohlcnwasscrstoffen, d. h. wah- 
ren hochwertigen Schmierolen, so wio man sio auch aus 
dom Petroleum gewinnt; zur anderen Hiilfte dagegen aus 
hochviskosen Phenolen. Diose zwcite Halfte, die Phenole, 
verleihen den Schmierolen manche unerwiinsehte Eigen- 
schaften, die die Kohlenwasserstoffe alloin nicht haben. 
Fiir die Friedenszeit wird man daher damit zu rechnen 
liaben, dafi man die Phenole aus deii Oelen entfernt, 
wenn man auch jetzt in der Kriegszeit das gesamte Pro
dukt, Kohlenwasserstoffe m it Phenolen, ais Notbchelf 
benutzt. Fur dio Friedenszeiten wird daher auch wohl 
mit einer Preisverschiebuug zu reclmen sein, denn durch 
dio Ilerausnahme der Phenole werden einerseits Unkosten 
bedingt, nnd zwcitens geht dadurch die gewinnbaro 
Mengo an ,,gutem“ Schmierol auf dic Halfte zuriick. 
Andererseits werden die plicnolfreien Schmierole aber 
sehr yiel liochwertigor sein ais dio heutigen Phenol- 
schmierole, donn aus den Kohlcnwasscrstoffen des 
Urteeres sind ebensolcho liochwertige Zylinderolo wio 
aus dem Erdol ge\vinnbar. Das von Herrn Dr. Frank 
iiber die aus Braunkohle gewinnbaren Schmierole 
Gesagte, niimlich, dafi sie auch in der Friedenszcit 
sich haltcn werden, wird auch in gleicher Weise von 
den aus Urteor gewinnbaren Schmierolen gelten, 
wenn man dio Darstellung richtig macht, denn dio 
gewinnbaren Erzeugnisse sind derart, dafi sie allen An-

forderungen un3 also auch denen fiir Inncnschmicrung 
gemigon konnen.

E in besonderes Kapitel bilden dann aber die bei 
der Urtecryerarbcitung abfallcnden Phenolo. Hier mufi 
es noeh der Zukunft uberlasscn bleiben, eine weiter© 
Verwertung ais lediglich dio ais Hcizol zu finden. Viel- 
leicht geliugt 03 am ehesten in der chemischen Industrie, 
hier Absatzmoglichkeitcn zu eroffncn und die Frage zu 
beantworten, was man mit diesen ungeheuren Mengen 
Phenolen anfangen kann. Fiir inanche Zwecke sind sie 
indessen schon heute wertvolle Ausgangsmaterialien. Zum 
Solilufi sci hier noch auf den bei der vorsichtigen 
Destillation des Urteeres zuletzt iibergehenden Bestand- 
toil, das Harz, eingegangen. Das Harz fa llt in  zicmlich 
rcichcn Mengen ab und ist fiir vielo Zwecke brauchbar. 
Bei richtigom Betrieb dor Urtecrdestillation bekommt 
man dieses Produkt und kein Pech. Eino Notwondigkeit,. 
Pech auszufiihren, wiirdo damit nicht vorhandcn sein, 
denn man wiirdo dio Urteoro eben auf diese Harzo ver- 
arbeiten und dicsolbon fiir Lacko usw. verwendcn.

Professor Dr. G. K l i n g o n b o r g  (Berlin ): Ich 
hatte in meinen Yorigen Ausfuhrungen auf das Yerhaltnis 
zwischen Kohlen- und Nebenerzougnispreisen hingewiesen. 
Ich hatte gosagt, es leuchto m ir nicht ein, dafi ein wirt- 
schaftliches Ycrhiiltnis, bei dem der Kohlenpreis 20 bis 
25 J i und der Nobenerzeugnispreis 30 bis 35 J l betragt, 
nich auf dio Dauer sollo lialten konnen. Auf diesen 
Punkt ist leidor nicmand eingegangen. Ich hatte górne 
gehort, wenn oinzeluo Herren aus der Versammlung 
sich dariiber geaufiert hatten, ob dieses Preisverhiiltnis 
zu lialten sein wTird. Kann ein solches Preisverhaltnis 
audi nach dem Kriege bestehen, wenn das frcio Spiel 
der Krafte wieder waltet? Ist es denkbar, dafi ein 
PreisYcrliiiltnis von 20:30 oder 25:35 sich libcrhaupt 
einstellcn kann?

Vorsitzcnder Generaldirektor A. V o g 1 o r (Dort
mund) : Ich kann dazu sagen, das wiirdo vicllcicht 
moglich sein, wenn eino ganz bestimmte Sorto Kohlen 
notig wiiro, um den Urteor zu erzeugen. Die Preis- 
stcllung der Kohle abor wird Yon wesentlieh anderen 
Faktoren beeinflnfit werden ais Yon der Gewinnung 

des Urteeres. Dio Kohlo wird erstens m it der aus- 
landischon Kohle und zwdtens m it all den Encrgie- 
quellen im Wettkampf stehen, die uns sonst zur Ver- 
fiigung stehen. Ich fiihrto vorhin schon aus, dafi heute 
etwa 3 bis 4 M ili, t  auf Teer im Gaserzeuger durch- 
gosetzt werden, eino Forderung von 200 M ili. t  stehb 
auf der andern Seite; ich glaube, m it Braunkohle sind 
es 300 Mili. t. Die Menge, dio bei der Gaserzeugung- 
in Frage kommt, ist zu klein, um den Kohlenpreis irgend- 
wio wirksam zu beeinflussen. Die Preisstellung dor Kolilo 
und der Erzeugnisse der Urtcergcwinnung kann zicmlich 
unabhiingig voneinander sein. Es kann ja sein, dafi ich 
mich tiiusdie. Dagegen werden selbstverstandlich die 
auslandischcn Ocle preisbestimmend bleiben.

Professor Dr. G. K l i n g o n b e r g  (Berlin): Ich 
kann mir das nicht vorstclleu; os mag ja  sein, dafi Ile rr  
Generaldiroktor Vogler recht liat, dafi die eino Seito 
dieses Vorhiiltnisscs durch andere Faktoren festgelegt 
wird. Aber das Yerhaltnis seibst stimmt nicht und kann 
auf die Dauer nicht stimmen. Es ist undenkbar, dafi fiir 
Teerole auf dio Dauer solche Preiso gezahlt werden, wie 
sie Herr Dr. Roser annimmt, wenn gleichzeitig die 
Kolilenkosten so niedrig sind. Dann lafit eben das Reich 
Schmierole aus dem Ausland hercin und bringt den Preis 
wieder herunter.

Genoraldirektor A. V i) g 1 e r (Dortmund): Da
stimmo ieli m it Hinon iiberdn: Auf die Dauer wird man 
hier keine hohen Oelpreise lialten konnen, wenn auf dem 
Weltmarkt das Oel billiger ist. Das kann nur fiir eine 
kleine Uobergangszeit in Frago kommen. Auch die Be- 
merkungen des Herrn Direktors Molier sind so aufzu- 
fassen, dafi yiclleicht in  der Uebergaugszeit Zoll- und 
andere Grenzen kommen. Der freie Markt wird — das 
wollen wir alle hoffen —  recht bald wieder die Preis- 
regclung seibst in die Hand nehuien.
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Professor Dr. G. K l i n g o n b e r g  (Berlin): Sie 
mussen nur dio Heizolpreiso in das richtigo Verhiiltnis zu 
den Kohlenpreisen bringen.

Direktor Dr. E. R  o s e r (Miilheim-Ruhr) : leli liabo 
die Preisfrage nochmals kurz erwiihnt, weil scheinbar 
einige Herren die Zahlentafel 2 nieines Vortrages vom
13. April 1918, Bericht Nr. 41, niclit genau durchge- 
sehen haben. Es ist dort fiir dns Sehmicrol ein yer
kaufswert im  Fallo A von 25 J i  je 100 kg eingesetzt, 
wahrend ais heutiger Prois 60 Jl5 angenommen wurde. 
F iir das Treibol wurden 6 J i  je 100 kg angesetzt, wah
rend im  Kriege mindestens 20 J i  erzielt worden diirften. 
Es ist selbstverstandlieh, dafi im Frieden mit niedrigeren 
Werten gerechnet werden mulS. Trotzdem kann, wie ich 
gezeigt habe, eino Wirtschaftlichkeit erzielt werden. Fiir 
die Kohle ist der Friedenspreis m it 14,50 J i  ange
nommen worden gegeniiber einem Kriegspreise von
27,50 J i.

35ipf.*3itg. I I .  B a n s e n  (Troisdorf) : Dio Ausfuhrun
gen des Herrn Profcssors Dr. Klingenberg werden gut 
beleuchtet dureh dio in  unsercm Falle in  Friedenszeiten 

vorliegendon Verhaltnisse.
Dio Braunkohlo kostefc etwa 10 Ji/t. Das Teer- 

ausbringen ist 40 kg/t. F iir den Teer wurden vor dem 
Kriege 2,5 Pf./kg gezahlt, wahrend der Kohlenmehrver-,

. brauch etwa 15 o/o ist, m it Rucksioht daranf, dali auch 
die Eigenwiirmo des Gasos verloren goht. E in Mehrver- 
braueh an Kohle von 1,50 J i  steht einem Erlos von 1 „li 
fiir Teer gegeniiber.

Der Teerpreis bleibt so langb gesteigert, wie dio 
Verwertung der Oele zu Schmierzwecken in Frage kommt. 
Aber man kann doeh die Bedenken nicht los werden, 
dafi nach dem Kriege die Einfuhr an Ruckst-andol aus 
der Petroleumindustrie dazu fiihren wird, dafi man dio 
Teerole wegen ihrer schwierigen Yerarbeitungsfiihigkeit 
nicht mehr in  dem Mafie zu Schmierolzwecken heran- 
zieht. Dann wird ein dauemder Preissturz eintreten, 
Jedenfalls mufi njian fiir die Frage der Urteergewińnung' 
im Gegensatz zu anderen Verfahren, die dio gesamten 
Nebenerzeugnisso gewinnen, dieson Punkt immer im Auge 
belialten. Ich bin der Ansicht, dafi nach dem Kriego 
eino Anlage m it nur Tcergewinnung yollstandig unwirt- 
sćhaftlieh ist, und dafi audi eine Anlage fiir Gcsamt- 
erzeugnisso, die Kohle m it unter 1 o/0 Stickstoff verar- 
beitet, unwirtschaftlich ist, weil dio Salzausbeute zu 
gering ist.

Fur den Stahlwerksbetrieb, wo dio Gaseigenwarme 

insofern eine geringe Rolle spiolt, ais zur Wiedererwar- 
mung des Gases geniigend Abwarmo zur Ycrfiigung steht • 
uńd die Heizfiache der Gaskammern nur entsprechend 

grofier zu wiihlen ist, stellt sieh die Rechnung weit 
giinstigor. Der Yerlust des Ileizwcrtes des Teeres ist nur 
durch Kohlo zu ersetzen. Bei einem mittleren Heizwert 
des Teeres von 9000 WE/kg nnd einem Ausbringon von 
50 kg/1000 kg Braunkohlenbriketts werden entzogen 
=  50 kg X  9000 W E/kg =  450 000 W E. Bei einem 
Wirkungsgrad der Anlago bei kaltem Gaso von 72 o/ó ent- 

450 000
spricht dies

72
X  100 =  625 000 WE. Wegen der

Kondensationsverlusto in den Leitungen sind hiervon
jedoch nur 80 f t  durch Kohle zu ersetzen

625 000 x  0,8 W E  l n n , „  . . .
—  - - - ---- =  ~  100 kg Braunkohlo.

4850 WE/kg

Unter der Yoraussct/.ung, dafi die Flammentemperatur 
weiterhin leicht erreiehbar ist und die Schwierigkeit der 
Einstellung bei der nichtleuchtonden Flamme keinen 
Mehrvcrbrauch ergibt, wiiren also fiir 50 kg heraus-. 
gowaschenen Teer 100 kg Kohle mehr zu verbrauchen. 
Bei einem Kohlenverbrauch von x J i j 1000 kg miifite der 
Mindesterliis fiir 50 kg wasserfreien Teer frei Kessel-

10 sein, YOrausgesetzt, dafi dio Reinigungs-

kosten durch den Fortfall der Gasleitungsreinigung und 
die dadurch bedingten Betriebsstorungen aufgewogen 
werden.

Ingenieur J . F a b ia n  (Berlin): Es mufi doeh immer 
wieder unterschied en werden zwischen dem Teer, der 

vor Jahr und Tag gewonnen worden ist, und dem, 
der heuto gewonnen wird. In  der Steinkohlcnindustrie 
ist docli auch ein Teer gewonnen worden, don dio 
Leute nicht losbekamen, und heute werden sio ihn zu 
guten Preisen los. Also, der Urteer, der heute gewonnen 
wird, ist in  seiner Anwendungsfśihigkeit etwas ganzlieh 
anderes. Es ist heute nicht moglich, zu sagen, ob das 
Yerhaltnis zwischen Kohle und Teer bleiben wird. Meine 
Herren, das wird sieh m it der Zeit einstellcn; aber fiir 
dio Uebcrgangszeit wird os am Staate liegen mussen, hier 
dio Untcrstiitzung in dem Sinne zu gewahren, dafi wir 
die Anlagen bauen konnen, um volkswirtscliaftliche Werto 
zu schaffcn. Durch die Kriegszustiinde werden die An
lagen teurer, und wenn dio Anlagen dadurch teurer 
werden, so ist es vielleichfc eino billige Forderung, dafi 
der Staat durch Ermafiigung der Kohlensteuer oder ahn
liche Mafinahmen die Forderung der volkswirtsclmftlichen 

Werto beschleunigt.
Dann, meine Herren, ist vorhin schon darauf liin- 

gewiesen worden, dafi wir noch nicht am Ende, sondern 
gerade erst am Anfang sind. Und wenn wir am Anfang 
es erzielt haben, einen Teer zu gewinnen, dor solehe 
Werte enthiilt, so kann m it Sichcrheit davon ausgegangen 
werden, dafi, wenn auch einzelne Erzeugnisse nachher 
heruntergehen, dafifr um so wertvollere vielloicht neu 
gefunden werden, dio in etwa einen Ausgleieh geben. 
W ir werden auch bei billigeren Arbeitslohnen nnd billi- 
geren Verhiiltnissen es nicht notig haben, eine derartige 
Spannung zu besitzen. Aber, meine Herren, wir miissen 
unter allen Umstanden zunachst einmal —  ich spreeho 
nicht pro domo —  jlic Tdee der Gewinnung des Urteeres 
voranbringon, dannt das K ind marscliieren kann.

Dr. K. S c h  n e i d e r  (Mulheim-Ruhr): Ich mochte 
noch kurz auf die Tafel iiber dio „Teerau.sbeuten aus 
Yerschiodenen Kohlenarten" hinweisen. Es fehlen liier 
unter der Rubrik „Phenole11 die Angaben uber den 
Phenolgehalt der Urteere aus Braunkohlen, dio in den 
Zahlentafeln der Originalabhandlung gemacht sind. Da 
fur die Urteere aus Steinkohlen in der gleichen Rubrik 
der Phenolgehalt zu 14 bzw. 50 o/o angegeben ist, so 
konnte die Ansicht entstelien, dafi die Braunkohlen- 
Urteere keine derartigen Phenole enthalten; das stimmt 
natiirlich nicht. Die Braunkohlen-Urteere enthaHen eben
falls saure Anteile, und zwar wurden bei der Auf-, 
arbeitung der Teere die Mengen der Phenole zu 11 o/0 
fiir mitteldeutschc Braunkohlo und zu etwa 25 o/o fiir 
die rheinische Braunkohlo (Unionbriketts) festgestellt.

(SchluB folgt.)

Umschau.

Manganlegierungen im Martinofenbetrieb in Amerika.

Zahlreiche Berichte in  amerikanischen Fachzeit- 
schriften lassen erkennen, dafi auch in  den Vereinigten 

Staaten von Nordamerika im  Laufe des Krieges eine 
derartige Knappheit in den zur Ycrfiigung stehenden 
ManganYorriiten cintrat, dafi man sieh zur aufiersten 
Sparsamkeit gezwungen sah. Wie ernst diese Knappheit 
war, geht daraus hervor, dafi sieh das United States

Bureau of Mines und das National Research Council in 
weitestgehendem MaBe mit der Auffindung von Spar- 
Yerfahren, namentlich fur den Martinbetrieb, besch^ftig- 
ten. Professor Samuel L. H  o y t  von der Universitat 
Minnesota erstattete Yor dem American Institute of 
Mining and Metallurgical Engineers einen Bericht1) 
uber die Anwendung von Manganlegierungen im Mardn-

1) The Iron Ago 1919, 22. Mai, S. 1363/6.
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ofenbetricb, der deswegen beachtenswert ist, weil er 

zeigt, daB in  Amerika ahnliche Wege zur Nutzbar- 
machung von friiher ais minderwertig betrachteten 
Mangantragern und zur besseren Ausnutzung der vor- 
handenen Vorrate eingesohlagcn wurden wie in Deutsch
land. Folgendo drei Wege werden zur Erreiohung des 
gesteckten Zielos von Hoyt in Vorschlflg gebracht:

1. Anwendung von Spiegeleisen in geschmolzcnom 
Zustande zur Desosydation und Riickkohlung;

2. eine derartigo Schmelzweise im Martinofen, 
dafi das Stahlbad olmo besonderen Manganzusatz einen 
Mangangehalt von rd. 0,3 o/o enthalt;

3. die Anwendung einer Silikomanganlegierung.

1. A r b  o i  t e n  m i t  f l i i s s i g e m  S p i e g e l -  
e i s e n .  In  einigen Stahlwerken wird desoxydiert und 
aufgekohlt m it einer Mischung aus Roheisen und Spiegel
eisen, die im Kuppelofen eingeschmolzen wird, und die 
neben dem yerlangten Siliziumgehalt 4 o/o Kohlenstoff 
und 5 bis 11 o/0 Mangan enthalt. Dor Zusatz erfolgt 
in die Pfanne beim Absteehen, wobei eino vollkommene 
Mischung zwisehon Zusatz und Stahl erzielt wird. Ein 
derartiges Arbeiten bietet folgende Vorteilo: Verwen- 
dungsmoglichkeit niedrigprozentigcr, einheimiseher Le
gierungen; erhohte Desoxydationswirkung infolgo Yer
wendung einer Legierung, in welcher das Mangan schon 
im Eisen vor dem Zusatz vollkommen geloat ist; dio 
Verwendung des Desoxydationsmittels in fliissigem Zu
stande; Erhohung der Leistung und der Wirtschaftlish- 
keit der Anlage infolgo der grofien Zusatzmenge dea 
Riickkohlungamittels. AuBerdem iat daa Arbeiten sichercr 
im Yergleich zum Zusatz von festem Kohlenstoff und 
Mangan.

Diese Arbeitsweise beschrankt sich zunachst auf die 
Erzeugung von Stahl m it iiber 0,3 o/0 Kohlenstoff. Soli 
ein Stahl mit 0,2 o/0 Kohlenstoff erzeugt werden, so 
mufi auf 0,1 o/0 Kohlenstoffgehalt heruntergearbeitet wer
den bei einem Zusatz von geschmolzcnom Spiegeleisen 
mit 20 o/o Mangangehalt. Hierbei steigt allerding3 der 
Manganverlust bei gleichzeitigcr Verlangerung der 
Schmelzdauor, so dafi die Vorteile dea Arboitens mit 
fliissigem Zusatz zum mindesten eingeschrankt werden. 
Bestehen bleibt jedoch der Vorteil der Giiteverbessorung 

dea Enderzeugnisaea und dio gleichmiifiigere Arbeitsweise.
2. A r b e i t s w e i s e  b e i  h o h e m  M a n g a n -  

g e h a l t i m  B a d e .  Kohlenstoff und Phosphor werden 
Yorzugsweise aua dem Bade entfernt bei Anwesenheit 
einea yerhaltnismafiig hohen Mangangelialtes von 0,25 
bis 0,3 o/o gegeniiber, wie gewohnlich, 0,1 o/0 Mangan 
bei 0,1 o/o Kohlenstoff zum Schlufi der Sclimelzung. 
Man erreicht diea durch Ueberfiihrung des Phoaphora 
im ersten, kalteren Teile dea Schmelzena in ein stabiles 
Kalziumphosphat, durch hohe Endtemperatur, durch 
hohen Mangangehalt der Schlacke (8 o/o Mn) und durch 
einen Kalkgehalt von mindestens 47 o/0. Infolge dea 
hohen Gehites der Schlacke an Kalk und Mangan- 
osydui kann der Ferromanganzusatz im Ofen ohne we- 
sentlichen Abbrand erfolgen. Da daa Roheisen dea Ein- 
satzea entapreehend mehr Mangan enthalt, kann man 
dasselbe Roheisen auch ais Desoxydationa- und Auf- 
kohlungsmittel benutzen und nur einen kleinen Rest in 
Form yon hoherprozentigem Ferromangan zusetzen. Dio 
Martinschlacke kann dann bei ihrem hohen Eisen-, Man
gan- und Kalkgehalt wieder im Hochofen verhiittet 
werden.

Bei einer solchen Schmelzfuhrung im Martinofen 
ist die Verwendung von niedrigprozentigem Ferromangan 
und von Spiegeleisen auch fiir ein Erzeugnis mit otwa 
0,1 o/o Kohlenstoff moglich, so dafi infolgedessen auch 
manganarme Rohstoffe im Hochofen yerhattet Werden 
konnen. Im  Martinofen mufi allerdings starker her- 
untergefrischt werden, so dafi ea eine rein wirtsehaft- 
liche Frage ist, ob unter gewohnliehen Yerhaltnissen 

eine Steigerung der Erzeugungskosten durch Yerlange- 
rung der Sehmelzungsdauer oder eine Erhohung der

Kosten duroh Verwendung manganreicher Zuschlage go- 
wahlt wird.

Die Erhohung des Mangangehaltes im Stahlbado 
wird erreicht entweder durch Verwendung eines Roh
eisens mit 2 bis 3 o/0 Mangan, durch Zusatz von Mangan- 

erz zur Schlacke, durch Zugabe von Manganlegierungen 
oder durch Zusatz von Manganerz und Manganlogierun- 
gen. Auch hier ist die wirtschaftliche Seite fur die 
Arbeitswoise ausschlaggebend. Um das Uebertrcten des 
Mangana in dio Martinschlacke moglichst zu vermindern, 
mufi die Basizitat der Schlacke durch einen grofieren 
Kalk- und Eisengehalt gegenuber dem Mangangehalt 
vermohrt worden. Gegen Schlufi der Schmelzung steigt 
dio Temperatur und damit auch die Geschwindigkeit 
der Kohlenstoff yerbrennung gegenuber der Mangan- 

oxydation, so dafi der Mangangehalt des Badca leicht 
auf 0,3 o/o gehalten werden kann.

Der Manganyerbrauch wird bei dieser Arbeitsweise, 
wio sich in  der Praxis gezeigt hat, weder yergrofiert 
noch yerkleinert, so dafi der eigentlicho Vorteil in der 
giinstigcren Anwendungsmoglichkeit \orhandener Man- 
ganyorrate zu suchen ist.

3. V e r w e n d u n g  v o n  M a n g a n - S i l i z i u m -  
L e g i e r u n g o n .  Der hohe Kieselsauregehalt der 
amerikanisclien Manganerze und manganhaltigen Eisen- 
erzo regte zur Yerwendung yon Mangan-Siiizium-Le-. 
gierungen im basischen und aauren Stahlbetrieb an. Man 
unteracheidet hoohprozentige Silizium-Mangan-Logierun- 
gen mit 50 o/o Mn und 25 oJo Si und niedrigprozentigea 
Silikospiegel m it 30 bia 35 o/0 Mn, 15 bia 20 o/0 Si, 
50 o/o Fe; samtliohe Legierungen sind niedrig im  Kohlen
stoffgehalt. Die Verwendung dos Silikomangana hiingt ab 
yon dem im  Enderzeugnis yerlangten Siliziumgehalt. 
Die Vorwendung yon Silikomangan kommt bei der E r
zeugung von Flufieisen oder Blechen nieht oder kaum 
in  Frage, wahrend daa eigentliche Verwcndungsgebiet 
dio siliziorten Stahle sind.

Im  a a u r e n  Betriebe iat bei der Verwendung von 
Silizium allein ala Desoxydationsmittel die entstehende 
Kieselsiiure yon grofiem Nach teil fur die Gute dcsStahles, 
da diese oder das sich bildendo Silikat sehr schwer 
schmelzbar ist, wodurch der Zusammenhang dor Metall- 
kristalle unterbroehen wird. Bei Anwendung einoa Siliko- 
mangans entateht ein Mangansilikat, das bei Gegen- , 
wart einer geringen Menge Eisenoxydul leichtschmelz- 
bar ist und sich leichter zu grofieren Teilchen zu- 
sammenachliefit, die besser und yollkommener zur Ab
scheidung gelangen. Bei Anwendung yon Silikomangan 
hat man also den Vorteil des Siiiziums ais Desoxyd^tiona- 
mittel ohne dessen gefahrlichen Naehteile. Dazu kommt, 
dafi binare Legierungen von Mangan und Silizium star
ker wirken ala die gleiche Mengo der beiden Beatand- 
teile je fiir sich in  Form yon Ferromangan bzw. Ferro
silizium.

Was die Hohe des Mangan-Ausbringens betrifft, so 
wurdo in  einem Betriebe jahrelang Silikomangan ais 
Desoxydationsmittel \erwendet, und nur dann, wena der 
Yorrat zu Ende gegangen war, Ferromangan und Ferro
silizium gebraucht. Das Silikomangan enthielt 53 o/o Mn 
und 20 o/o Si, das Ferromangan 80 o/0 Mn und das 
Ferrosilizium 50 o/o Si. Die erziclten Ergebnisse von 
10 Sehmelzungen sind in  Zahlentafel 1 zusammengestellt.

Diese Ergebnisse, die durch jahrelange Betriebs- 
orfahrungen gestutzt werden, lassen erkennen, dafi die- 
solbe Wirkung bei Anwendung von Silikomangan mit 
einem geringeren Aufwand an Mangan und Silizium 
erreicht werden kann ala bei Verwendung von Ferro
mangan und Ferrosilizium; zugleich ist dio Arbeits- 
weiso einfacher. Bei dem niedrigen Kohlenstoffgehalt 
des Silikomangana braucht nicht so weit heruntergefrischt 
zu werden, ein Umstand, der auoh in  bezug auf die 
Treffsicherheit dea yerlangten Kolilenstoffgehaltea im 
Fertigstahl von Vorteil iat.

Praktische Erfahrungen m it Silikomangan im Elek- 
t r o s t a h l o f e n  b e t r i e b  liegen nicht yor, doch
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kann auf saurem Herdę das 
Arbeiten mit Ferromangan 
und Ferrosilizium durch An
wendung von Silikomangan 

oder Silikospiegel ohne wei- 
teres orsetzt werden. Auch 
hier erleichtert dio Anwen
dung des Silikomangans die 
Herstellung von ge3undem 
und reinem GuB, was beson
ders bei hochwertigem Stahl 
wiohtdg ist. Silikospiegel hat 
noch den Vorteil, dafi das 
Silizium und Mangan im 
Eisen in Losung enthalten sind. Dio Erzeugung eines 
Silikospiegels m it dem erforderlichen Mcngenverhaltnis 
von Mangan und Silizium ist durehaus nicht schwierig. 
Fur den basischen Betrieb gilt dasselbo wie fiir den 

sauren Betrieb.
Ueber die Verwendung von Silikomangan im b a s i - 

s e h o n  M a r t i n  o f  o n b e t r  i c b liegen nur sehr 
wenigo Betricbszahlon vor, doch steht dem niehts im Wege. 
Bei einer Schmelzung wurde Silikomangan in dio Pfanno 
zugesetzt, indem folgendermafien gearbeitet wurde: Zu 
etwa 600 kg geschmolzenem Roheisen wurden in  die 
Pfanne 55500 kg Flufioisen (0,09 o/0 C, 0,15 o/o Mn, 
0,012 o/o P, 0,033 o/o S, 0,02 o/0 S i) abgestochen; zugloich 
wurden in dio Pfanno zugesetzt 453 kg Silikomangan 
(50 °/o Mn), 136 kg Ferromangan (70 o/0 Mn), 5 kg 
Aluminium und 22 kg Kohlo. Beim Giefien lief das 
Metali sehr ruhig ohno spatero Gasentwicklung in der 
Kokille. Die Analyse dos Fertigstahles war 0,44 o/0 C, 
0,028 o/o P, 0,58 o/o Mn, 0,041 'o/o S, 0,21 o/0 Si. Das 
Ausbringen betrug an Mangan 77,5 o/0 und an Silizium 
65,1 o/o; der Abbrand an Kohlenstoff botrug nur 5 °/o. 
Auf Grund von Betriebsergebnissen wurdo festgestellt, 
■dafi das Silizium das Mangan vor Abbrand schiitzt.

$r.*3ng. Karl Dornhecher. 

Das Gaskraftwerk auf der Schachtanlage Bergmanns- 
gliick in Busr.

Nachdem sich die Gasmaschino in den Hiittenwerkcn 
ais wirtschaltlichsto Kraftmaschine liingst erfolgroich 
eingofiihrt hat, gehen seit einigon Jahren die Zechen- 
Yerbando zur Erzielung einer besseren Brennstoffaus- 
nutzung ebenfalls zur Errichtung'Yon Gaszentralen uber. 
M. Schu l z -Br i e s en  und M. H ir s c h  borichten1) aus- 
fiihrlioh iiber dio Anlage und die Betriebsorgobnisse der 
auf der Zeohe Bergmannsgliick gebauten Gaskraftzentrale. 
Die Veranlassung zur Errichtung dieser Anlage gab einer
seits die weitgehende Elektrisierung cjor Zochenbetriobe 
der Bergworksdiroktion Recklinghausen, auf Grund der 
man sich ontschloC, von der Errichtung von EinzeJ- 
zentralen boi den Schachtanlagen Abstand zu nehmen, 
anderseits. die Moglichkeit der Verwondung der Uober- 
schuBgase aus Koksofon mehrerer Schaohtanlagon in 
oiner Źontrale. Dio Lieferung dos Gases erfolgt von 
don Kokeroien Bergmannsgliick und Wosterholt, wo es 
hinter den Benzolwasohern entnommen und dem Gaso- 
metor durch Turbogeblaso zugefuhrt wird, nachdem 
es zuyor eino Schwefelreinigungsanlage, in dor der Ge- 

lialt an Schwefelwasserstoff ■ unter 2 g m3 horunterge- 
driickt wird, durchlaufen hat.

Die M a s o h i n e n a n l a g e  ist der Entwicklung 
des Kraftbedarfs entsprecliend ausgestattot worden 
und hat zurzeit sechs von der Mascliinenfabrik Augs- 
burg-Niimberg golieferto doppeltwirkende Tandem-Vior- 
takt-Gasmaschinon Yon 1250 mm Zylindordurchmesser 
und 1300 mm Hub mit einer Leistung von je 2350 PS 
bzw. 1600 K W  bei 94 Umdr. min. Eine siebente Ma- 
schino vcn 4700 PS in Zwillingsanordnung soli in diesem 
Jahre in Betrieb genommen werden, so dali sich die

Zahlentafel 1. A u s b r i n g e n  a n  M a n g a n  b o i  d e r  D o s o x y  d a  t i o n.

Zu-
A U8-Fe Si . Fe Mn Si Mn Einaatz O Mn Si gesetztes Mn-Aus-

kg kg kg fc % % %

Mn 
. kg

bringen
bringon

v %

80 150 _ 15 0.26 0,56 0,294 120 87 ,72,5
110 200 — 20 0,21 0,57 0,300 160 115 72,5
80 150 — 15 . 0,32 0,03 0,312 125 96 77,8
80 * .150 ■ —’ 15 -, ’ 0,27 0,70 0,318 120 108 90,0

110 200 ■ — 20 0,24 0,72 0,312 160 147 . 91,8— ■ 20 2S5 20 0,22 0,58 0,308 140 119 81,7__ 17 175 15 0,26 0,G0 0,302 107 92 •86,0__ 20 235 20 0,21 0,64 0,310 140 130 93.0_ 20 235 20 8,21 0,66 0,308 140 133 95,0__ 20 210 18 0,24 0,68 0,310 127 125 98,0

Maschinenloistung dann auf 12 800 K W  boliiuft. . Fiir 
dio M a s c h i n o n h a l l e  stand nur oin vorhiiltnismaCig 
rohmalor Raum zur Vorfiigung, dor die Untorbringung 
der Sohaltanlago an dor Quorwand orforderlioh machte, 
wodurch bekanntlich nicht allein oine groCoro Lango 

derHochspannungskabel, sondom auch eine mangolhafte 
Verstandigung zwisohen Schalttafel und Maschine in 
Kauf genommen werden muBte. Letzteren Nachteil hat 
man dadurch bohobon, daB man jede Maschine mit 
einer vom Schalttafelwarter zu botatigonden Moldcoin- 
richtung ausgeriistet hat, die oine Vorstandigung zwisohen 
Maschine und Schalttafel ormoglicht. Dor G a s b e h a l t e r  
(s. Abb. 1), der das von don Gasreinigom kommende 
Gas aufnimmt, zoichnot sioh nioht alloin durch seine 
Form —  fiir don Wassorbehalter ist das der Maschinen- 
fabrik Augsburg - Niimborg gesohiitzte Wolbbassin go-

l) Gluckauf 1919, 4. Jan ., S. 1.7; 11. Jan., S. 21/7:

18. Jan ., S. 37/41; 25. Jan., S. 53,6.
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wahlt worden, das gegenuber dom Zylinderbehalter 
bodoutend goringoro Bleohstarken vorlangt — , sondom 
auch durch seino bemerkenswerte GroBo aus. Der 
nutzbare Gasinhalt betragt 25 000 ma und stellt damit 
den Durchschnittsbedarf voc etwa vior Stunden dar. 
Dieso Grofie des Fassungsraumes hat sich in dem 

Betriebe der Zentrale m it Riicksicht auf die Storungen 
im  Kokereibetriebe ais notwendig erwiesen und hat 
den Vorteil, eine gute Hisohung des Gases kerbei- 
jiufuhren. Um an den Masohmon einen stets gleioh- 
bleibendon Gasdruck zu habon, ist hinter dem Gas
behalter oin G a s d r u o k r o g l o r  eingobaut worden, 
von dom aus das Gas in einer ais Ringleitung ausge- 
bauten Gaszuleitung zum Maschinenhaus gefuhrt wird, 
die os ermoglicht, oinen Toil der Loitungen zwepks 
Reinigung aulier Betriob zu setzen. Um auch die Yor- 
brennungsluft fiir die Gasmasohinen yon Staub zu rei- 
nigon, wird diese durch L u f t f i l t e n  angesaugt. Die 
Hiittenworko sińd bislior zu dem Einbau derartiger 
Filter nicht iiborgegangen, weil man boi eintretenden 
Friihzundungen oine Zertriimmerung der Filteranlage 
befiirchteto. Auf Bergmarmsgliiok ist deshalb vor dem 
eigentliehon Filterraum eine Vorkammer errichtet, dio

85
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den Explosionsdruek imwirksam machen soli. Eino 
Beschadigung dor Filter ist bishor nicht vorgokommon.

Dio Doppeltandem • Gasmaschinen zoigcn die in 
dioser Zeitschrift mehrfach beschriebeno bekannto Bauart; 
sio besitzen ais EinlaBstouerung eine Fiillungsregelung, 
boi doi gleichzeitig m it dem Gas auch die Luft durch 
einen m it dem Gasventilvorbundoncn Luftsehiober ge
steuert wird. Wahrend boi den ersten vier Maschinen 
EinlaB- und AuslaBventil auf jeder Zylindorseito durch

das in dio Zahnstange eingreift. gehoben und gosenkt 
werden. Dieso Verstellung des Stiitzpunktes erfolgt 
durch einen Elektromagneten, der auf ein Klinkwerk 
wirkt und sowohl vom Schaltbrett wie von dor Maschine 
aus gesteuort werden kann. Da durch Hoherstoilen 
des- Stiitzpunktes eino Erhohung, dureh Tieforstollen 
eino Verringorung dor Maschinendrehzalil erzielt wird, 
so ist das Parallelschalten jeder Maschine und oin 
Yerteilcn der Last. mittels der Regelung leicht moglich.

Zur A u s n u t z u n g  d os  W  a r  m ego h a l t  o s d o r  

A b  gas o der Gasmaschinen werden dio Auspuffgase 
durch sorgfiiltig m it Warmoschutz gegen Ausstrahlung 
geschiitzto, in Stopfbuchsen bowegliohe Rohre in oben- 
falls von der Maschinenfahrik Augsburg -Niirnborg ge- 
lieforto Abwarmedampfkessel geleitet, von denen jo 
einer fiir jedo Maschine an der Langsseito der Maschinen- 
halle aufgostelltist. Die Abwarmekessel sind alsliegonde, 
ausziehbaro Rohrenkossel von 120 m- Heizflacho aus- 
gebildet und geben ihren Dampf zum Teil an die Bon- 
zolfabrik, zum anderen Teil an das Dampfrolirnetz der 
Zcohe ab. Nach dem Bericht haben dio Auspuffgaso 
hinter dem AuslaBventil eino Temperatur ron etwa 
500°, nach Yerlasscn dos Dampfkessels von etwa 280

2. Stcuerun*?.

einen gomeinsameń Exzenter 
mittels Walzhebel gesteuert 
werden, erfolgt dies bei den 
Maschinen ó bis 7 dureh je 
einen besonderen Exzenter, 
weil bei diesen Maschinen 
das Lcistungsstoigerungsver- 

fahren vorgesehcn ist; Uber- 
dies hat sich eine Venven- 
dung von zwei Exzentorn mit 
Riicksicht auf die grofie Be
anspruchung ais zweekmaKig; 
erwiesen. Da die Regelung 
der Maschinen in Gas- 
zentralen, in denen oine 
Danipfturbine ais Spitzen- 
niaschine nicht zur Verfu- 
gung steht, fiir die schweren 
Stouerungsteile nicht allein 
einen Regler %'on erheb- 
lichem Umfange, sondern 
aueh sorgfiiltigste. Wartimg 
desselben erfordert, so ist 
man bei den Gasmaschinen
5 bis 7 zur m i 1 1  e 1 b a r e n 
R e g e l u n g  mittels Kraft- 
einschalter iibergcgangen,die 
sich atósh in  Hiittenwerks- 
zentralenneuerdings bewahrt 
hat und eine- Yerbesserung 
des Regelrorgangcs der 
GroBgasmaschine darstellt.
D ie  W irkungsw eise  is t aus 

A bb . 2 ersichtlich . D ureh  

Auf- oder Abw artsbcw egung 

do r  R eg le rm u ffe  in fo lg e  Z u 
nahm e oder Abnahrae der Abbildung 3. Oasmaschlne mit Luftfilter und Abwarme-Dampfkcusel.

Dreli zahl erfolgt Verstellung
des Steuorschiebers und des Kraftkolbens, und dadurch bis 250°, und nach Yerlassen des Speisowasser-Vor-
d e r EinlaBstouerung. Der Stiitzpunkt des Roglerhebels warmers von etwa 180 bis £00°. Die Anlage hat sich

ist T erstellbar und kann mit Hilfe eines Zahnśegmentes, bisher ais sehr wirtschaftlieh erwiesen, da auf jede an
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der Sammelsohiene abgelesene KW st die Abwiirmedampf- 
kessel im Durchschnitt 1 kg hochgespanntcn, iiber- 
hitztęn Dampf liefern. Dio Unterbringung der Kossel 
ist aus Abb. 3 ersichtlich. Es steht allerdings zu be- 
furchten, daB dieso Kesselbauart bei nicht einwand- 
freiem Speisowassor In k u rz c r  Zeit unter Auftreten 
von Kesselstoinansatzen an den Fouerrohren, dio nur 
schwer zu entfernen sind, zu leidon haben wird, wo
durch der Wert der Abwarmeanlago wcsentlicli sinkt.

Das Wassor fiir Zylinde^--  bzw . K o lb e n -  
k u h lu n g  wird vongetrennten, imKellordes Masohinen- 
hauses aufgestellten Zontrifugalpumpon aus einem Kalt- 
wasserbrunnen gefordert und zwei Hauptwassorrohren 

zugefiihrt, von denen die Zweigleitungon jeder Maschine 
gespeist werden. AuBer den Kompressoren haben 
sonderbaierweiso aueh die Umformer fiir die Ziindung, 
Steuerung usw. im Keller Aufstellung gefunden. Der 
Platz durfte fiir ein derartiges Aggregat nicht geeignefc sein.

Dio D r e h s t r o m - G e n e r a to r e n  fiir jo 1600 KW  
bei 3150 V und cos 9  =  0,7 sind von Brown, Bovori
& Co. gebaut; sie tragon auf don verlangerten Wellen 
fliegend arigeordnete Erregemiaschinen in Einzelschal- 
tung. Der Parallelbetrieb der Zentralo hat sich fiir 
eine Koksofongaszentrale ais sehr gut erwiesen und 
wird durch oingobaute Spannungssehnellrcgler, die 
jeden Genoratór im  genauen Verhaltnissoiner Leistung 
an der Stromlieferung teilnchm.cn lassen, gefordert. 
Die Ausnutzung der-Anlage ist oine giinstigo; sie be
trug Tor dom Kriege, bezogen auf Vollast, 90 %, im 
letzten Jahro 80.%, wobei von den vorhandenen sechs 
Maschinen stets 4 bis 5 Maschinen im Betrieb sind. 
Der Selbstverbriiuch dor Zentralo sohwankt zwisehen
4 bis 4,1 %  der an den Sammelschienen abgelcsenen 
Strommenge, eine Zahl, die ais gering bezeichnet 
werden muB.

Der angefiihrte O e lv e r b r a u e l i  von 18,35 kg 
Zylindorol und 5,64 kg Lagerzusatzol in 24 Stunden 
erscheint m it Riicksicht auf die geringe Sclimicrfahig- 
keit des wiihrend des Krieges im Handel befindlichen 
Groflgasmaschinenols nach den Erfahrungen der Htttten- 
werke ais auOerosdentlich gering, fast unwahrschein- 
lich, und'durfte, falls er nicht fiir 1 2- Stunden gilt, auf 

Kosten der Maschinen erzielt sein.
Die A n la g e k  o s te n  der Zentralo einsehlielilioh 

aller Nebenanlagcn haben etwa 3,6 Millionen Mark, das 
ist 375 v(£ /KW, betragen. Der Boriclit schlieCt m it 
einer Gegonuborstellung der Kosten fiir eine Gaszen- 
tralo und oino Dampfturbinenzentrale, welcho dio groCo 
Ueberlogonheit der Gasmasehino bei der Brennstoff- 
ausnutzung zoigfc, die um so entscheidender gegeniiber 

Anlage- und Betriebskosten hervortritt, jo hohor der 
Brennstoffpreis ist. Eine Ausdehnung der G asm aschinen- 
zentralen im Steinkohlenbergbau wird daher sowohl 
aus privaton ais auch nationalwirtschaftlichen Griindoii 
ais eiwiinscht bezeichnet. C. ICbberke.

Kleeblatter und Muffen an Warm- und Kaltwalzwerken.

In  der jetzigen Zeit, in der die Rohstoffe immer 
knapper werden, muB auch das Bestreben vorberrachen, 
den Yerbraueh von YersclileiBteilen an Maschinen und

Werkzeugen auf daa MindestmaB herabzusetzen. Solehe 
YerschleiBteile sind bei "Warm- und Kaltwalzwerken 
Spindeln und Muffen. Auch wird manche Walze durch 
zerschlagone Kleeblatter unbrauehbar. Es sei deshalb 
kurz auf eine Auafiihrung von Muffen und Kleebliittern 
hingewiesen, dio vielleieht manchem Faehgenossen 
bekannt ist, yielleicht aber dem nur auf dem Kon- 
struktionsbiiro tatigen Ingenieur yon Nutzen sein 
kann. Die Kleeblattform nach Abb. 1 ist so durch- 
gebildet, daB sio aus dem Yollen m it dem Rundfraser 
hergestellt werdon kann. Nun findet man meistens, 

daB die Innonfiiłchon der Muffe in allen Linien kon-

Abbildung 1. Fftlsche und rlohtigc JluitenrerbuiduDgcn.

zentrisch zum Kleeblattprofil yerlaufen, wie im Qua- 
dranton a gezoiehnet. Bringt man die Muffe durch 
Drehung um den W inkel a zum Angriff auf das 
Walzen- oder Spindelkleeblatt, so Bieht man (Qua- 
drant b), daB der Angriff nur auf der Kante bzw. 
sehmalen FlSehe A  stattfindet. Die Folgo ist, daB 
das Kleeblatt an der Kante A  Tollstandig zerdriickt 
wird, weil die spezifischo Flachenpressung zu groB ist.

W ird das Muffenprofil nach Quadrant e aus- 
gefuhrt, derart, daB der Radius r m it seinem Mittel- 
punkt nicht m it dem Mittelpunkt der Kleeblattaus- 
sparung zusammenfallt, Bondorn n a ch  innen yerBchoben 
wird, so kommt bei Drehung um deu W inkel o eino 
groBe Flachę yon Muffe und Kleeblatt zum Anliegen 
wie aus dem Quadranten d ersichtlich ist. Der 
spezifiBche Fl&chendruck ist gering, und haben bo aus- 
geftthrte Muffen und Kleeblatter eine grofiere Lebens- 
dauer ais die zuerBt beschriebenen, wie ein Yersuch 

leicht erweisen wird.

Heinrich Meyer auf der Heyde.

Aus Fachvereinen.

Verein deutscher StahlformgieGereien.

Der Verein deutscher StahlformgieGereien halt am 

Dienstag, den 1. Jun i 1920, vormittags 11 Uhr, ira 
Hotel Kaiserhof in  Essen seine e r s t e  a u B o r-  
o r d e n t l i c h e  I I  a u p t  y e r s a m m lu n g  ab, in der 
neben geschaftlichen Angelegenheiten auch die • augeu- 
bliekliche Marktlage besprochen werden soli. Anmeldun- 
gen sind an die Gesehaftsstelle des Verelns, Diisseldorf, 

Ludendorffstr. 27, zu riehten.

Iron and Steel Institute.
(P ortse tzung  ron Seite G28.)

Dr. Androw M cCance, Glasgow, hielteinen Yortrag1) 

uber

Schlackeneinschliisse, ihre Zusammensetzung und ihr Vor- 
kommen im Stahl.

Die wichtigo Rolle der Schlackeneinschliisse im Stahl 
ist noch lange nicht geklart. Mancher.anseheinend minder-

.1) Ir. Coal Tr. Rev. 1918, 3. Mai, S. 499/500.
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wertige Stahl ist nur durch die Anzahl der Einsohliisse 
sehlecht, und 90 %  der Fehler, die der VerfaBser unter- 
suohte, waren auf diese zuruckzufuhren. Wenn ein Stahl 

unter einer Belastung roiBt, dio cr noch hiitte aushalten 
sollen, so muB man den BiB der ganzen Lange nach ver- 
folgen, und man wird leicht feststellen konnon, daB in 
yielen Fallen der RiB durch Gruppen von Schlackencin- 
schliisson geht. Kann man aber don Ursprung des Bisses 

finden, so ist dessen Ursacho nicht soltcn eine Anhiiu- 
fung von Sohlackcneinschliissen. GroBe Einsohliisse 
machen den besten Stahl minderwertig. Sind diose aber 
klein und gleichmaBig vcrteilt, so sind sie ohne Einwirkung; 
nur ihre Anroichorung kann schiidigend wirken. Da aber, 

dio Moglichkeit, solche Anreichcrungen zu verhindem, 
nicht gegeben ist, konnen dio Fehler nur durch Vor- 
meidung von Sohlackonoinschlusscn Uberhaupt behoben 
worden.

Lage der E insehliisse  im  B łock . Ziegler vor- 
trat die keineswegs erwiesene Ansicht, daBSchlackenein- 
schliisse im  Stahl loslich waren. Auch soli dor Lunker 
besonders die Anwesenheit von Einschliissen begiinstigen. 
Dies trifft aber nicht iminer zu, denn der Vbrfasscr hat 
die starksten Anreichcrungen zwisehen Mitte und Band 
desBlockes gefunden; es ist also zwecklos, das oberste und 
unterste Endo des Blockes wegen Anreicherungen ab- 
zuschneidon. Der Fliissigkoitsgrad des Stahles ist voin 
praktischen Standpunkt sehr wichtig und hangt von der 
Tomperatur ab; zur Vermeidung von Einschliissen sollte 

man den Stahl moglichst hoch iiber der Erstarrungs- 
temperatur abgieBen.

M angansu lfide . Die gunstigo Wirkung des Man- 
gans ist seit langor Zeit bekannt. Theoretisch braucht
1 Teil Schwefel im Stahl 1,73 Teile Mangan zur Bildung 
von Mangansulfid; praktisch ist aber mehr Mangan or- 
forderlich. Ein vom Verfassor bestatigter Versuch Steads 
widerlegt die Anschauung, daB sich bei der Beaktion 
zwisehen Mangan und Eisensulfid ein Gleichgewicht bil
det, da der Schwefol unter Zerlegung des Eisensulfids 

yoilkommen von Mangan gebunden wird. Der durch 
den Schwefel verursachte Botbruch wird dadureh erklai't, 
daB Eisensulfid im fliissigen Stahl loslich ist und sich 
bei dor Erstarrung dos Stahls ais leichtflussiges Eutekti- 
kum zwisehen don Kristallkomern ausseheidet; Mangan 
dagegen macht den Schwefel unter Bildung von Mangan
sulfid bereits in  -flussigem Stahl unloslich.

E in f lu B  von  A lu m in iu m  au f S u lfid e . Der 
Verfasser mischte geschmolzenes Aluminium von 850 • 
m it einer gleichen Gcwiehtsmenge Eisensulfid von 1250°; 
die Beaktion tra t sehr rasch oin, wobei dio gebildete 
Schlacke folgende Zusammensetzung hatte: 77,65 %  AltSs,

0,88%  FeS, 13,40 %  A 1 ,0 „ 0,20 %  Si O,. Die Zerlegung 
von Eisensulfid war somit yoilkommen erroicht. Dio An
wesenheit von Tonerde ist auf die leiohte^Zersotzung des 
Aluminiumsulfids zuriickzufiihren, das sich bereits durch 
feuohte Luft unter Bildung von Schwefelwassorstoff in 
Tonerde umsetzt.

Ein entspreohender Versuch zwisehen Aluminium 
und Maugansulfid war wegen der leichten Oxydation dos 
Mangansulfids undurchfiihrbar. Der groBe Untersehied 

in der Bildurigswarme liiBt darauf schlieBen, daB Alu
m inium , wenn nicht yollstandig, so doeh mindestens 
teilweise Mangansulfid zerlegt.
4 Obigo Ergebnisso zoigen, daB Aluminium an Stelle 

von Mangan zur Beseitigung des schadlichen Einflusses 
von Schwefel yorwondet werden kann. E in GuBstiick, 
das im Jahro 1890 in den Newburn-Stahlwerkon herge
stellt wurde, war fchlerfrei und zake und wies folgende 
Gehalte auf: 0,15 %  C, 0 ,84%  Si, 0,013 %  S, 0,038 %  P,
0,19%  Al uud Spuren von Mangan.

O sy d a tio n sp ro d u k te  yon  M ang an su lf id . Das 
Mangansulfid, das boi hohen Temperaturen sehr leieht 
oxydiort, tr itt sehr haufig im Stahl auf und beeinfluBt 
seine Giite. Bei dom zuerst in Betrieb genoinmenen 
Mischor yon Massenez sticer das Mangansulfid ais teigiger 
Schaum audie Oberfliiche dos Bades und oxydierte sich

hier zu Manganoxydul untor Entwieklung von schwof- 
liger Saure. Solche Mischerschlacken onthieltcn Eiscn- 
yorbindungen; das Eisenoxyd ist duroh Oxydation des 
Eisens entstanden. Das zu Manganoxydul oxydierte 
Mangansulfid sowie das Eisonoxydul werden- durch den 
Siliziumgehalt des Boheisens reduziert und so die kom- 
plexe Schlacke gebildet. Je hohor der Kiesclsaurcgehalt 
der Schlacke, desto niedriger ist der Gehalt an Eisenosy- 
dul; das Endprodukt wiirde roines Mangansilikat sein.

M ang ans ilik a te . ,Es gibt nur zwei Mangansilikate, 
die in der Mineralogie ais Bhodonit MriO, 'Si Oj und 
Tephroit 2 H nO , S iÓ , bokannt sind. Ersteres kristalli- 
siert tr ik lin ; im  Vergleich zu anderen Verbindungen, m it 
donon es im Eisen yorkomint, ist es yorherrschęnd kristal- 
liner Natur. Sauro Martinsohlaoke, langsam abgekuhlt^ 
zeigt beim Bruch lango riidialo Kristalle von der Form des 
Bhodonits, auch wenn weniger ais 20 %  von lotzterem 
yorhanden sind. In  allen Fallen, wo das Verhaltnis Kiesel

saure zu Mangan groBer ist ais 1%, findet sich dieses 
Silikat, und dies trifft fast fiir alle Sohlacken zu. Tephroit 
kristallisiert rhombisch. Kiinstlich hergestellt, zeigt er 
groBe Noigung, ais braunes Glas aufzutroten. ' Kristalli
siert hat.er boi Abwesenhoit yon Eisen griine Farbę, die 
bei Einschlusscn von gonugender GroBe schon oft feBt- 
gestellt wurde. E in Doppelsilikat 2 (MnFe) O, Si O,, 
das rhombisch kristallisiert, ist der Knebellit, der den 
Silikaten von Eisen und Mangan entsprioht und m it 
diesen isomorph ist.

Oxydo u n d  S ilik a te  des Eisens. Trotz ihrer 

groBen Wichtigkeit sind die Oxyde und Silikate dos 
Eisens noch wenig bokannt. Abgesehen von den in 
der Natur yorkommonden Oxydon woiB man von den 
Zwischenstufen zwisehen Fe O und Fe 3 0 4 noch nichts. 
FoO  seheint allein nicht aufzutreten; es ist immer von 

Fe,Os bogleitot. Alle Sohlaoken zeigen beide Oxydations- 
stufen.

In  der Natur finden sich zwei S ilikate: Fayalit 2 Fe O, 
Si Oj, der rhombisch kristallisiert und m it Tephroit iso

morph ist; or ist hiiufig manganhaltig; ferner Griinorit 
FoO, S iO „  dor noch sehr wenig bekannt ist.

Maghetit enthalt 69 %  F e ,0 , und 31 %  FeO . Er 
kristallisiert in Oktaedern und ist stark magnetiseh. 
Gliihspan ist auch magnetiseh, abor der Gehalt an FeO 
ist viol hoher ais boi Magnetit; auBerdem tr itt noch Man

gan und Silizium auf, das aus dem Stahl stammt. Wenn 
Magnctitkristalle in  der Schlacke auftreten, sind sie 
wttrfelformig und gruppicren sich in  Beihen, die Achsen 
ia  parallelor Biohtung. In  saurer Martinsohlaoke tritt 
Fayalit auf.

Bhodonit und Fayalit sind in festem Zustande prak
tisch unloslich ineinander, in flussigem Zustand aber in 
betrachtlichem MaBe loslich.

Sauro M artm sch lacko  und  ih re  B eduktions-  

produk te . Saure Martinschlacken enthalten Mangan 
und Eisen ais Bhodonit und Fayalit bzw. Griinerit. 
Freistohende Kristalle hatten folgende Zusammensetzung:
60,23 %  FoO , 5,10 %  M nO , 30,75 %  S iO „  2,07 %  A1,0» 
entsprechend 85 %  Fayalit; die endgultige Entscheidung 

muB aber mikroskopisch festgelcgt werden.
In  chroiuhaltigcn Schlacken ist das Chrom in  Form 

von strahligen Kristallen yorhjmden, die wahrscheinlich 
Chromit (FeO, Cr,Os) sind; wodurch auch die yermin- 
derte Sehmelzbarkeit erklart ware.

Durch das Mangan wird die basisohe Eisensilikatyer- 

bindung teilweise reduziert, und dieser Vorgang ist kenn- 
zeichnond fiir die Beaktionen zwisehen Stahl und Schlak- 
keneinschliissen. Schlacke in Beruhrung m it Eisen und 

Schlackeneinschliissen wird schlieBlich in Mangansilikat 
umgewandolt, wenn geniigend Zeit fiir die Beaktion 
bleibt, bevor der Stahl orstarrt.

Der Verlust der Manganzuschlage vor dem AbgieBen 
ist einerseits zuriiekzufuhren auf die Einwirkung des 
Mangans auf das Eisenoxydul im Bade, anderseits auf die 
Einwirkung des Mangans auf die Schlacke. Ferromangan 
steigt, da es spezifisch leichter ais Stahl ist, an die Ober
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flacho, mischt sich m it der Schlacke, und das Mangan wird 
durch das Eisenoxydul oxydiert. In  einer 50-t-Schmelzung 
m it 4 t  Schlacke wird, wenn dor Manganoxydiilgehalt der 
Schlacke durch Zugabe yon Ferromangan um 2 %  er- 
hoht wird, der durch die Schlackenrcaktion eintretendo 
Manganverlust 64 kg betragen und bei einor Zugabe von 
nur 0,5 %  des Stahls wiire der Verlust 24,8 %  des Mrfngan- 
zusatzes. Hiernach spiojt die Schlackenrcaktion oino be- 
tiachtliche Rolle fur don Manganverlust. i Wahrend dos 
AbgieCens sehreitet dic Reaktion fort und bedingt eine 
Abnahme des Mangans an der Beriihrungsflacho zwischen 
Stahl und Schlacke.

Die Hauptfrago ist nun: wie und wann gelangt 

Schlacke in den Stalil ? Beim Abstich in die Pfanne 
mischcn sioh Stahl und Schlacke, und kloino Kiigelchen 
Schlacke gelangen in den Strom des Eisens, dio in yielen 
Fiillen nicht hochsteigcn. Dieser Vorgang muB nach Mog
lichkeit yerhindert werden. Wahrend des Kochens 
worden Bad und Schlacke gemischt; Schlackonprobcn 
enthalten zu dieser Zeit einen groBen Prozentsatz kleiner 
Motallkiigclchon. Umgekehrt findet sich im Bad eine 
groBe Menge Schlacke. Auch die physikalischen Be
dingungen wahrend des Kochens, die von der Tempera
tur und Basizitat abbangen, mussen einen EinfluB auf 
die Menge der Schlackeneinschliisse haben. Die Basizitiit 
ist abhiingig yom Verhiiltnis S iO s : Fe O, da der Gehalt 
an Mangan und Kalk fast gleich bleibt.

Gesohm olzenes feuerfestes M a te r ia ł. Durch- 
die dauemde Boruhrung des Bades m it dom feuerfesten 
Materiał losen sich kleine Teilchen ab und gelangen 
schlieBlich auch in den Bloek. Die Wechselwirkung 
zwischen manganhaltigem Stahl und fouer/estem Materiał 
sieht man an der Aushohlung dor GuBrinne und dem 
GieBpfannenausguB, der nach dem GuB oft bis auf das 
Doppelte erwcitert wird. Dies kann nicht nur auf die 
Reibung zuriickgefiihrt werden, da basisches Materiał 
unter gleichen Bedingungen praktisch nicht angegriffen 
wird; es muB bei dem sauren Materiał eino wirkliche 
Verschlaekung eintreten, die sich durch eine briiunliche 

Oberfliichenschicht erkennbar macht. Diese Schicht ent- 
steht entweder durch Reduktion der in dem Stein ent- 
haltenen Kiesełsauie durch das Mangan des Stahls o'der 

durch die yerschlackende Wirkung von im  Stahl enthal- 
tenen Mangansilikateinschliissen. *

E insch liisse  in  P udde le isen . Die Einschliisse 
sind auf oingcschłossene Schlacke zuriickzuiiihren; ihr 
Kieselsiiurcgelialt betragt 1 2  bis 10% ; doch wechselt 

die Zusammensetzung sehr. Es konnte festgestellt werden, 
daB Puddeleisen m it zweierlei Einschliissen leichter rostet 
ais solches m it nur einor A lt yon Einschliissen.

Oxyd ische E inschliisse . In  basischem Stahl 
von 0,09%  Kohlenstoff fand der Yerfaseer schwarze 
Einschliisse, die sehr hart waren und nur schwer entfemt 
werden konnten. Sie waren bis zu 94,G %  aus Mangan- 
und Eisenoxyden zusammengesetzt. Solche Einschliisse 
finden sich nur in siliziumarir.em Materiał. ' Das Yer
haltnis yon Fe : Mn zeigt, daB sie nicht durch Oxydation 
des zugegebcnen Ferromangansgebildet werden konnten. 
Das Yorkommen yon Einschliissen dieser Art ist yon 
groBter Bedeutung, denn es beweist die Anwesenheit 

yon Eisen- und Manganoxydul im Stabl. Es war deshalb 
eine yorbreitete Ansicht bei Stahlwerkern, daB das Eisen- 
oxydul im  Stahł loslieh ist, und Materiał m it .Gasblasen 
wurde ais ,,oxydierter Stahl" bezeichnet.

Der Verfasser hat oxydischo Einschliisse in Proben 
yon saurem Martin- und Elektrostahl festgestellt; sie. 

scheinen nur boi Stahl unter 0,1 %  Siliziumgehalt vor- 
zukommen. Es muB demnach ais sicher hingestellt wer
den, daB Oxydo im fliissigen Stahl yorhanden sind.

G le ichgew ich tsbed ingungon  im  fliiss igen  

S tah l. Man muB drei mogliche Arten von Oxyden an- 
nehmen: Oxydeinschliisse, Oxyde in fester Losung und 
gelóster Sauerstoff. Einsehlusse von Eisenoxydul und 
Manganoxydul konnen nur in Abwesenheit von Kiesel- 
saure auftreten, da sich sonst Silikate bilden. Der auBere

Druek wird auf dio im Stahl geloste Menge yon Eisenoxydu 
ohne EinfluB sein, wohl aber ist die Loslichkeit von Koh- 
lenoxyd und Wasserstoff abhiingig vom atmospharischcn 
Druek. Versuche von Baraduc-Miiller zeigen, daB Kohlen- 
oxyd und Wasser6toff getrennt fiir sich in Losung gehen; 
sie werden den allgemeinen Gesetzen yon Gasen folgen; 
die Loslichkeit wird also m it Abnahme der Temperatur 

sinktn.

Im  sauren M a r tin v e r fa h re n  wird dic Umsetzung 
des KohlcnBtoffs folgcrdeliraCtn vor sidi gehen:

C + F e O =  CO +  Fe .................................... (1). -

Da der Gleichgewichtszustand eintreten kann und K oh
lenstoff und Kohlenoxyd sicher in Losung sind, so muB 
auch Eisenosydul in Losung sein. Die reduzierendo W ir
kung des Kohlenstoffs findet nurdann statt, wenn Silizium 
und Mangan bis auf Spuren abgeschieden sind. Man kann 
nun der Meinung sein, daB das gesamte, wahrend der 
Erstarrung abgegebene Kohlenoxyd nicht ais Gas im 
fliissigen Stahl gelost ist, sondern erst boi der Erstarrung 
durch Umsetzen von Eisenoxydul m it Koklenstoff nach 

Gleichung 1 entsteht. Nach Yersuchen von Baraduc- 
Miiller war die abgegebene Kohlenoxydmenge gleich
0,09 Gewichtsprbzente und hiitto bei der Reaktion 
C +  Ee O einen Verlust von 0,04 %  ergeben mussen. 
Der Kohlenstoffgehalt vor der Desoxydation war 0,05% , 
yermehrt durch den Kohlenstoffgehalt des Ferromangans 
um 0,04 % . E in Verlust an Kohlenstoff konnte nicht 
festgestellt werden. Es muB also angenommen werden, 
daB in diesem Stahl Eisenoxydul und Kohlenoxyd in 
Losung, aber nicht im Gleichgcwicht m it dem Kohlenstoff 
waren. Der Stahl onthielt 0,55 %  Mn und 0,007 %  Si. 
Es ergibt sich hieraus, daB in jedem Stahl nach Verlassen 
des Ofens dieselben Bedingungen herrschen wie wahrend 
des Schmelzganges im sauren Ofen, und daB der Kohlen
stoff solange unberiihrt bleibt, wie noeh Mangan und 
Silizium yorhanden sind. Gleichung 1. gibt also nicht die 
Bedingungen wieder, dio im fliissigen Stahl, der Des- 
oxydationsmittel enthalt, wahrend der Erstarrung herr
schen. Eine andere Reaktion ist jedoch noch moglich: 

Fe O +  CO =  COj + F c ...............................................  (2 )

Dio Gleichgcwiehtsbcdingungen zwischen festem Eisen 
und Eisenoxydul sind bis zu 1000 0 ausgearbeitet worden. 
M it EinschluB der Bildung yon Eisenoxyd entstehen 
sebr Ycęwickelte Yerhiiltnisse, die aber hier nicht beriick- 
sichtigtzu werden brauchen. Bei 1000 0 stehtein Gemisch 

von ungeiahr 20 %  C 0 2 imd 80 %  CO im Glcichgewicht 
m it FeO und Fe, und m it anwaehsender Temperatur 
wird das Yerhaltnis von C 0 2 geringer. Stehen FeO, 
CO und COj, im Stahl gelost, im Gleichgcwicht bei kon
stanter Telnperatur, dann wird im Einklang m it 
Gleichung 2 folgende Boziehung bestehen:

Konstant =  K =  -— — - .............................   (3)
CfcO • Cco

Aus dieser Formel ergeben sich zahlreichc Ablei- 
tungen, die m it den Tatsachen yon bereits auBgefiihrten 

Versuchen iibereinstimmen. Hiernach ist es erklarlich, 
warum immer ein bestimmter Prozentsatz an Kohlen
saure in den Gasen, die dem Stahl entweichen, zu finden 
ist. Nach dem bestimmten konstanten Glcichgewicht 

sollto das Verhaltnis von C 0 2 : CO bei steigender Tem
peratur sinken. AYenn dio Gase dem fliissigen Stahl unter 
Verminderung des auBercn Druckes entzogen werden, 

miiBto in ihnen das Verhaltnis C0 2 : CO konstant bleiben 
und schlieBlich ein Stahl m it FeO in Losung ohne Gas 
zuriickbleiben. Nachdem aber die Erstarrung begonnen 
hat, andert sich auch die Temperatur. Diese Tatsachen 
beweisen die Berechtigung der Bcziehung 2 fiir Gleich- 
gewichtsbedingungen von fliisBigcm Stahl m it Mangan, 
Silizium oder Alum inium.

Ali dies begiinstigt die Annahme, daB Eisenoxydul 
im fliissigen Stahl in Losung ist. Die Zugabe yon Elemen- 
ten, die eine groBere Yerwandtschaft zum Sauerstoff be-
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sitzen ais cl as Eisen, wirken sowohl reduzierend ais auch 
entgasend. Mangan wird nach folgćńder Gleichung ein- 
wirken:

Mu -j- Fe O =  Fe + MnO.

Silizium und Alum inium wurden ahnlich wirken, 
uud ihre Wirkung auf das Fe O-Gasgleichgewicht wird 
noeh bedeutend starker sein ais von Mangan.

Eisenoxyd wird im Stahl Gsniiische von Eisen- und 
Mangansilikatcn und endlich rcine Mangansilikate bilden. 
Es ist in jedem Stahl yon schlechtem EinfluB, denn wenn 
es nicht ontferiit wird, bildet es den Grund fiir Blasen-

bildung; aus der Losung abgeschieden, tritt es ais Schlak- 

keneinschluli auf.
D er E in f lu B  der T em pera tu r au f die A n zah l 

der E insohliisso . Die GieBtemporatur wurde in fol
gende drei Stufen eingeteilt: heiB, mittel und kalt. Setzt 

man den AusschuBprozentsatz infolgo Schlackenein- 
schliisse bei heifier GieBtemperatur gleich 1, so haben 
sich fiir mittlere GieBtemparatmen der W eit 1,88, fiir 
kalto 2,44 fergeben. D iiich eine weitere Versuchsreihe 
konnte bestiitigt werden, daB hohe GicBtemperaturen 
fiir die Erzeugung yon Stahl ohne Sehlaekeneinsehlusse 

giinstig sind. St.-Jjnfl- O. von Kdl.

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen1)
U. Mai 1920.

KI. 12 e, Gr. 2, T 20 196. Einrichtung zum Waschen. 
und Kfililen yon Gasen mittels eines mehrstufigen Des- 
integrators. Fritz Trappmanli, Duisburg, B lum enstr.il.

KI. 12 e, Gr. 2, T 2 2  819. Einrichtung zum Wasehen 
und Kiihlen yon Gasen mittels eines mehrstufigen Des- 
iutegrators; Zus. z. Anm. T 20 196. Fritz Trappmann, 
Duisburg, Blumen^tr. 1 i .

KI. 12 e, Gr. 2, T 22 874. Verfahren zum Reinigen 

von Gasen auf trockenem Wege mittels sieli bewegender 
korniger Filtersehiehten. Tellus, Akt.-Ges. fiir Bergbau 
und Huttenindustrie,- Frankfurt a. M.

KI. 21 h, Gr. 12, A 32 040. Einrichtung zum Betrieb 

melirerer Lichtbogensehweifistellen in Parallelschaltung. 
Allgemeine Elektrizitats-Gesellsehaft, Berlin.

KI. 24: 0 , Gr. 1, D  34 271. Gasfcuerung, bei welchcr 
die Verbrennungskammer m it lose aufgcschichtetcn, feuer- 
bestiiridigen Kórpern gefiillt ist. Dellwik-Fleischer Wassor- 
gas-G. m. b. H., Frankfurt a. M.

KI. 24 c, Gr.7, M 67023. Sicherheitsabsperr- und Rege- 
lungsyorriehtung fiir Heizgase. August Muller, Boehumer 

StraBe 20, und Otto Schendel, Stolzcstr. 3, Dortmund.
KI. 24 h, Gr. 2, G 47 862. Selbsttiitig sich ein- und 

aussehaltende Hemmroriichtung fiir periodisch zu be- 

wegende, drchbar gelagerte Seheiben, Trommeln, Zellen- 
rader o. dgl., insbesondere fiir Besehickungsyorrichtungen 

fiir Feuerungen. Johann Gmeindl, Ed, Post Schnaitsee.
KI. 26 d, Gr. 1 , St 16 850. Verfahren zur Abscheidung 

des Teers und Ammoniaks aus Gasen der trockenen Destil

lation. Fa. Carl Still, Rećklinghausen, Westf.
KI. 26 d, Gr. 1, Sfc 18 332. Verfahren zur Abscheidung 

des Teers und Ammoniaks aus Gasen der trockenen Destil
lation; Żus. z. Anm. St 16 850. Fa. Carl Still, Reckling- 
hausen, Westf.'

KI. 26 d, Gr. 7, L 48 118. Vorrichtung zum gleicli- 
zeitigen Umsclwlten der Stromungsrichtung des Gases in 
mehreren Reinigerkasten. Sif)I.«Qng. Bernhard Ludwig. 
Munchen, Dacliauer StraBe 148.

KI. 26 d, Gr. 8 , St 31 560. Verfahren zum Zerlegen 
yon Koksofen- und ahnlichen Gasen. Fa. Carl Still, Reck- 
linghausen, Westf.

KI. 31 o, Gr. 7, C 27 937. Kernlialter fur RóhrenguB 
oder ahnliche lange Hohlkorpcr. Louis Courtot, Paris.

K I.31 c, Gr. 25, T22 809. YorriehtungzurHerstellung 
gegossener Ketten mittels des unteibrochenen GieByerfah- 
rens. Loonhard Treuheit, Elberfeld, Yarresbeeker Str. 129.

KI. 31 c, Gr. 26, K  69 248. GieBmasehine fiir Spritz- 
guB. Karl Kaufung, Berlin, Hasenlieide 47.

KI. 31 o, Gr. 27, Sch 46 428. GielJpfanne mit einem, 
mit dem Kippen seine Lage andorndem Schlacken- 
abstreicher. August Schnier, Benrath a. Rh., und Oskar 

Meyer, Koln-Ehrenfcld, Gutenbergstr. 110.
KI. 49 b, Gr. U , C 2S 158. Schcre zum Schneiden von 

Blech. Band- und Profileisen. Walter Ciliax, Wetter-Ruhr.

Ł) Die Antaeldurigen liegen von dem augegebenen 
Tage an wiilirend zweier Monate fiir jederinann zur 
Einsieht uud Emsprueherhebung im Patentamte zu 
B o r l i s r a n e .

KI. 49 b, Gr. 12, V 14 182. Stabeison-Hebelschere mit 
Exzenterantrieb. Gebr. Yitte, Werkzeug- und Maschinen- 
fabrik, Priorei b. Hagen i. W.

KI. 49 f, Gr 6 , B 8 8  350 SchweiBofen m it von den 
Fcuergasen bestrichener Windkannner zur Vorwaimung 
der Geblaseljuft und Abfiihrung der Verbrennungsgase 
nach unten. Julius Berger, Wien.

KI. 49 f, Gr. 9, F 45 369. Yerfahren und Einrichtung 
zum Biegen yon Metallrohren. Emil Frohlich, Koln- 
Bickcndorf, Rochusstr. 34.

KI. 49 g, Gr. 8 , B 90 163. Walzstab und Gesenk zum 
, Prossen von Federbunden aus von dom Walzstab abgcliing- 
ten Werkstucken. Bismarckhuttc, Abt. Bochum, Bochum.

KI. 75 c, Gr. 5, M 6 6  986. Yerfahren zum Vei aluminie- 
ren yon Motallgogenstanden. Metallhutte Baer & Co., 
Kommanditgcs., Hnrnberp. Schwarzwaldbahn.

10. Mai 1920.
K1.7d, Gr.5, S 49889. Meftyorrichtung fiir Drahtver- 

arbeitungsmaschinen. Carl Scmper & Co., Greiz i. Vogtl.
KI. 1 0 a, Gr. 14, F  46389. Verfahren und Vor- 

richtung zur Erziclung volliger Abgarung der Kopf- 
enden gestampfter Kolilokuchen bei dor Yerkokung. 
Vietor Fordanski, Waldenburg i. Schl.

KI. 21 h, Gr. 9, C 28 664. Induktionsofen fiir Drei- 
phn^enstrom. Compagnie Franęaisc des Mćtaux, Paris.

K I, 21 h, Gr. 1 1 , B 89 286. Yerfaliren zur Her- 
stellung von Kohlenelektroden. Axel Bergstrom. Gnaden- 
berg, Kr. Bunzlau.

KI. 24c, Gr. 7, S 50 696. Wpchselrentil fiir Re- 
generativ6 fen. Salzwerk Hcilbronn A.-G. und Joseph 
Vollinger, Ileilbronn.

KI. 24c, Gr. 9, S 46 937. Ofenkopf fiir Regenerativ- 
ofen. Friedrich Siemens, Borlin, Sehiffbauerdamm 15.

KI. 24o, Gr. 10, M 6 6  443. Gaśfeueruug, insbeson
dere fiir ungeremigtc Gase. Mascliinenbau A.-G. Balcke, 
Abt. Moll, Neubeckuni i. W.

KI. 24 f, Gr. 15. D  34 8 6 6 . Pendelnde Schlaeken- 
stauyorrichtung fiir Wanderroste. Deutsche Babcock- k 
Wilcox-Dampfkessel-Werke, Akt.-Ges., Oberhausen, Rlild.

KI. 31 a, Gr. 3, M  6 6  283. Metallschmęlzyorriehtung 

fiir Juweliere mit einer dureh einen Gasbrenner beheiz- 
baren Sehmelzpfanne. Oscar Muller, Ilmonau i. Th.

KI. 40a, Gr. 41, B 91547. Yerfahren zur YerhUttung 
von Metallsulfatlaugcn auf Metalloxyde und Sehwofcl- 
dioxyd. Dr. Wilhelm Buddeus, Art-Iidsee ;u Ostsee.

KI. 48b. Gr. 5, B 87 835. Yerbleiungsyerfaltfen. 
Berlin-Burger Eisenwerk Akt.-Ges.. Berlin.

KI. 49e. Gr. 4, B 91 415. Abrichtyorriehtung fiir 
Schabotten von meclianlscheu Hammera. Fritz Bcyer, 
Barmen, Gasstr. 18.

KI. 49 o, Gr. 4, K  70 681. Elastische Unter lage fiir 
schwero Teile (Scliabotte fiir mechaniselie Hammer). 
Ricliard Knorrn, Cliemnitz, Wittclbaoherstr. 31.

KI. 80c, Gr. 13, St 31919. Yerfahren ziir staub- 
freien Entleerung von mit Unterwind betriebeiien Schaeht- 
ofen zum Brennen von Zemenr. Kalk, Dolomit u. dgl. 
E. W . Stoli, Berlin-Stcglitz, Pesehkcstr. 15.

Ki. 80c, Gr. 16, W  53 799. Bi>sehiekung9vorriehtung 
fiir Ziegel-, Kalk- und Zementofen. Jósef Wenger, Kotz- 
rir.i’, Bayr. Wald.
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Zahlentafel 2. E in t r a g lio h k e its z lf fe r n  der Ma- 
B oh inenbau-A k tiengese llsoha ften  in  den  J a h re n  

1913 b is  1918 (Gesaratw erte).

Zahlcn-
rcihe

Klntraglich-
keltszifler

1913 1914 1915

■

1916 1917 191$

i i , 0 0 . . . 9,0 0,2 8,8 u , 4 13,6 13,0

2 • - | |  100. . . 6,6 4,5 0,4 8,4 10,0 9,6

3 $ . 1 0 0 .  . . 
lv

5,5 4,5 6,8 — 6,9

4
J
0  -100. . . 9,2 8,2 ll.2 14,2 17,9 15,2

0
E

- W -100- • •
S,1 7,5

. .
12,4 15,5 13,5

1) Vgl. St. u. E. 1919, 15. Mai, S. 547/9.
2) In  der Zahlentafel bedeufcen: G =  Gewinnaustyil- 

(oder Dividcndc-) Gesamtbetrag, N  =  Nennbetrag des 
Aktienkapitals, T == tatsachlich von den Aktionaren ein- 
gebraehtes Kapitał, Gk == Gewinnausteil-Gesanitbetrag, 
der dem zugehorigen Aktienkapital mit Borseuausschrei- 
bung cntspriclit, K  =  Kurskapitnl, J  — Jnhrcsrcinertriig- 
nis, U == Unternelimungskapital, Z == Zinsen der festen 
Versehuldungen, W  =  werbendes Kapitał. E  •=  Jalires- 
reinertragnis und Ziusen der festen Yerschuldungen.

Statistisches.

Deutsche Gebraiichsmusterelntragungen.
3. Mai 1920.

KI. 18a, Kr. 739 450. Hocliofenbegiclituiigsanlage 
mit Vertikalaufzug und Seillaufkatz.cn. Sipt.-Sng. Adolf 
Kiippers, Koln-Klettenberg, Petersbergstr. 62.

KI. 18a, Kr. 739 451. Hochofenbeschickungsanlage 
mit Seillaufkatzen auf doppeltcr Fahrbahn. Sipr.-Jyiig. 
Adolf Kiippers, Koln-Klettenberg, Petersbergstr. 62.

KI. 19a, Kr. 739 506. SchienenstoBverbindung. Ea. 

Heinrich Grono, Oberhausen, Rlild.
KI. 19a, Kr. 739 846. Sichcrheitsschienennagel mit 

Nackenstiitze. Walter Koch, Duisburg, Pulverweg 9.

10. Mai 1920.
KI. 7 a, Kr. 739 968. Pendelwalze zur Herstellung 

nahtloser Rohre. Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duis- 

burg.
KI. 18c, Kr. 740 283. Muffeltiirabriegelung bei 

Oefen mit durchgehenden Muffeln. Eduard Korte, Burg- 
brohl, Bez. Koblenz.

ICl. 31c, Nr. 740 326. Yerstellbare Kernstutze. Max 
Gottsmann, Preufieustr. 35. u. Gustav Neubauer, Neu- 

hiillerstr. 26, Gelsenkirchen.

Die Ertragnisse der deutschen Maschlnenbau-Aktien- 

gesellschaften im Jahre 1918.

AnselilieBend an die Untersuchungen der Yorjalire l ) 
sind im Auftrage des Yereins deutscher ilaschinenbau- 
Anstalten von Sipt-^ng. E. W e r n e r ,  Berlin, wieder 
die wirtschaftlichen Ergebnisse der deutsclieu Maschinen- 
bau-Aktiengesellseliaftcn, diesmal fiir das Jahr 1918, be
stimmt worden. Im  ganzen sind 321 (290 im Jahre 1917) 
Gesellschaften m it rd. 1040 (920) M ili. «/£ Nennwert des 
Aktienkapitals statistisch erfaBt worden.

Es wurden u. a. bestimmt : Das tatsachlich von den 
Aktionaren in  das Unternehmen eingebrachte Kapitel 

zu 1408 (1245) Mili. M, das Grundungskapital
zu 487 (438) Mili. J t, das Unternehmung.skapital zu 
1430 (1211) M ili. i J t, das werbende Kapitał zu 1696 
(1473) M ili. J i ;  von der Erreohnung des ICurskapitals 
wurde fiir das Jahr 1918 abgesehen.

Die berechneten Eintraglichkeitsziffern gelien aus 
der Zalilentafel l 2) (S. 664) und Abbildung 1 liervor- 
Vergleieht man 'sie m it den Ergebnissen der friiheren 
Jahre, so laBt sich sagen, daB hinsiclitlich der Gesamt- 
werte, die aus der vorstehenden Zahlentafel 2 erkennbar 
sind, das Jahr 1918 et\vas weniger gut abgeschlossen hat 
ols das Jahr 1917. Aus der Zahlentafel 2 ist indesson 
ersichtlich, daB die sich fiir 1918 ergebenden Eintraglieli-

Abblldunff 1. Zelchnerische Darstellung der wirtschaftlichen 

Entw ifkhing der deutschen Maschlnenbau-Aktleugesellschaften.

keitsziffern nocli etwas hoher sind ais die fiir das Jalir-
1916 festgestellten Zahlen.

Die in der Zahlentafel 2 zusammengestellten fiinf in 
unserer Untersuohung ber coli net en Eintriiglichkeitsziffern 
sioid, wie in  den letzten Jahren, wiedorum in SchaUr 

bild 1 zoichneriseli dargestellt.
Aus dem SeJiaubilde ist ersichtlich, daB, wie zu er- 

warten war, samtliche Kurven fallen. Die Kurve c ist, 
da fiir verschiedene Jahre die Borsennotierungen fehlen, 
fiir die entspreohenden Jahre nicht weitergefiihrt worden.

KI. 49e, Nr. 740 421. Hammfermasclune fiir Draht- 
zieheisen. S. Haley k  Son Limited u. John I I .  Pinder, 

Cleckheaton, Engl.

Deutsche Relchspatente.
Ki. 7 a. Nr. 314 360, vom 13. Ju li 1918. D eutsche 

M uschiiif n f ab r i k  A.-G., D u isburg . Yorrichiung
-1 ' zum Drehen des Walzgutes

I  i ^=^-i bei lilechwalzwcrken.
Das Drehen der Bram- 

me a beim Auswalzcn zu 
Blech erfolgt in bekannter 
Weise mittels mehrerer 

zwischen zwei Rollen b 
des Rollgangs eingebau- 
ter, oben zugespitzter

I I Stempel e, die einzcln an-
d i  gehoben werden konnen.

\ o t iM  Letzteres soli erfindungs-
gemiiB mittels unrunder 
Scheilx'ii oder Nocken d 

erfolgen, welclie aui einer geineinschaftliehen, drehbaren 
Welle e yersetzt zueinander befestigt sind.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Reichsamt fiir Arbeltsvermittlung. —  Durch oine 

V e r o r d n u n g  der Reichsregierung vom 5. Mai 19201) 
ist ein R e i , c h s & m t  f  u r  A r b e i t s  v o r r a i t t l u a g  
erriohtet worden. Dio Aufsicht fiihrt der Roichsarbeits- 
minister. Zu den Aufgaben dea Reichsaintes gehoren die 
Beobachtung des Arbeitsmarktfes und dio Ilerausgabc 
laufender Veroffentlichungen iiber seine Lage, die ein- 
heitliche Ecgelung der Arbeitsyermittlung, die Aufsicht 
iiber allo Einriohtungen, die zur Berufsberatung und 
Lohrstellenycrmittlung untcrhalten werden, ferner Be- 
kiimpfung der Arbeitslosigkeit, Sammlung von Tarif- 
vertragen und ihre Auswertung, Beobachtung von . Aus- 
standen und Aussperrungen sowie Beobachtung der Ent
wicklung von Berufsvereinen von Arbeitgebern und 
-nehmern. Weitore Aufgaben konnen dcm Reichsamt 
durch den Reichsarbeitsminister m it Zustimmung des 
Reiohsrates iibertragen werden. Zwecks Zusammenfassung 
der Arboitsnaehwoiso eines Landes oder mehrerer Liin- 
der kann da8 Reichsamt m it Zustimmung der obersten 
Landesbehorden seine Aufgaben und Befugnisse auf 
Landesarbeitsamter iibertragen.

Zur Neuregelung der Kohlenwirtschaft. —  Der 
Reichswirtschaftarat beim Reichswirtschaftsministerium 
besehiiftigte sich in seiner Sitzung vom 11. Mai d. J. 
m it dem Entwurf des Reiehswirtschaftsministeriums 
iiber die A b a n - d o r u n g  d e s  R e i c h s k o h l e n -  

g e s o t z e s  von 1919. Die bistierige Orgajiisation der 
Kohlenwirtschaft hat besonders wegen der fortgesetzten 
Kohlenpreissteigerung einen dauernden AnlaG zu leb- 
haften Klagen und Beschwerden gegeben, die zu den 
bekannten Gewerkschaftsabkommen und zu der von der 
Regierung anerkannten Forderung nach Vcrstaatliehung 
des Kohlensyndikats gefiihrt haben. Diese Vorlage ist 
eingebracht, um die grobsten MiGstande abzustellen. 
Das Schwergewicht der Kohlenwirtschaft lag bisher bei 
dem Reichskohlcnverband, welcher sich in der Haupt- 
sache aus Vertretern der bergbaiiliehcn Unternehmer 
zusammensetzt. Nach dem neuen Entwurf soli ein voll- 
standigor Umbau derart erfolgen, dafi die Leitung der 
Kohlenwirtschaft vom Rcichskohlenverband an den 
paritatisch besetzten R e i c h s k o h l e n r a t  iibcrgeht, 
der zurzeit aus 60 Mitgliedem aus den Kreisen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der weiterverarbcitchden 
Industrie, des Ilandels und der Verbraucher' besteht, 
und der nunmehr um weitere 15 Mitglieder der Ver- 
braueherschaft erganzt worden soli. U. a. sieht der Ent
wurf Tor, dali der Reichskohlenrat auGer dem Rechte der 
Proisfestśetzung auch das Recht zur bergbaulichen Flur- 
bereinigung zur' Stillegung unwirtsehaftlieher Betriebo 
und zur Anordnung der Inbetriebnahme stillgelegter 
Bergwerko nach besonders zu erlassenden Gcsetzen er
halten soli. Nach eingehender Yerhandlung kam der 
Reichswirtsehaftsrat zu folgendor E n t s c h l i e G u n g :  
I>er Reichswirtschaftarat mufi es sieli bei der Kurzo der 
Zeit yersagen, zu den Einzelheiten des vorgelegton Ent- 
wurfes Stellung zu nehmen, erklart sich aber m it dem 
Grundgcdanken des Entwurfs einverstanden, der .dahin 
geht, dali eine wesentlicho Verstarkiuig der Befugnisse 
des Rcichskohlcnrats sowio oine Verstarkung der Yer- 
braucher im  Reichskohlenrat eintritt. Diese EntschlieGung 

wurde mit allen gegen eino Stimme dos Bergbaue3 an- 
genotnmen.

Zollverkehr mit den abgetretenen Gebieten. —  Mit
Rueksieht auf die Unklarheiten, dio in dfcr Oeffentlieh- 
keit iiber die Zollbehandlung der naeh den abgetretenen 
Abstimmungs- und besetzten Gebieten zu versendenden 
Giiter noch bestchen2), erscheint es zweekmaGig, auf 
Grund von Mitteilungen der Zeitung des Yereins Deut-

1) Reichs-Gesetzblatt 1920, Nr. 100, S. 876/8.
2) Vgl. St. u. E. 1920, 15. April, S. 529.

seher Eisenbahnverwaltungen nooh auf folgendes auf- 
nierksam zu machen:

1. E l s a f i - L o t h r i n g e n  und die an P o  l e n  
abgetretenen Gebiete sind in jeder Beziohung ais Aus
land zu behandeln.

2. D a n z i g , M  e m e 1 sowie die Kreise E  u p e n 

und M  a 1 m e d y sind politisch Ausland goworden. For- 
mell bedarf es daher fiir die Ausfuhr dorthin der Aus- 
fuhrhewilligung. Der Reichskommissar fiir Aus- und- 
ELnfuhrbewilligung ist jedoch angewieson, diese Bewilli- 
gung grundsatzlieh dann zu erteilen, wenn eine Be- 
scheinigung der AuGenhandelsstello Danzig, der Handels- 
kammer Memel oder dor Handelskammer Eupon vor- 

liegt, dali die Ware innerhalb der betreffenden Gebiete 
vorbraucht oder yerarbcitet und nieht weiter ausgefuhrt 
wird. W ird dio Ware oder das Erzeugnis, zu dom sie- 
yerarbeitet wird, weiter ausgefuhrt, so sind Auslands- 
zuschlag und etwaigo Auslandsabgaben nachzuzahlen.

3. Dio A b s t i m m u n g s g e b i t ^ t c  sind Inland 
und durchaus ais solche zu behandeln. Eine Sondor- 
regelung ist fiir dits schleswigsche Abstimmungsgebiet 
getroffon. Um Sehiebungen zn yermeiden, bedarf die 
Zufuhr dorthin der Zulaufgenehraigung des Demobil- 

machungskommissars in Schleswig.
4. Dio b e s e t z t e n  G e b i e t e  sind Inland und 

ais solcho zu behandeln.

Der Beschaftigungsstand in der ósterreiehischen 
Industrie. —  Wio der „Deutschen Bergwerks-Zeitung" 
aus W ien geschrieben wird, wird dio Erzeugung der 
einzelnen Zwcigo der osterreichischen Industrie noch 
immer durch don Kohlenmangel, die Knappheit an ande
ren Roh- und Hilfsstoffen, insbesondere aber auch durch. 
den bctrachtlichen Riiekgang der Arbeitsleistungon 
wesentlich beeinfluGt. Eine Ausnahmo bildet eigontlich 
nur der K o h l e n b e r g b a u ,  der seine Forderung’ 
innerhalb Jahresfrist wesentlich heben konnte. Die 
Fricdensforderung wurde bisher nur in einzelnen Be- 
zirken, z. B. Niedcrosterreieh, iiberschritten, wahrend 
die steirischen Bezirko noch weniger liefertcn ais im 
letzten Friedensjahro. Dio Forderung in den Monaten 
Januar—Marz 1920 und 1919 ist folgende:

Januar Februar Miirz Zusammen 
t t t t

1920 196 883 190 218 222 535 609 636
1919 156 264 152 699 154 435 473 398

Die Kohlcnforderung war somit im ersten Jahres- 
yiertel 1920 um rund 136 300 t groGer ais in der 
gleichen Zeit des Vorjahres. Auf das ganze Jahr 1920 
umgelogt, wiirde die Erzeugung im ersten Jahresvierte! 
knapp die Friedensforderung ergeben.

Dio R o h e i s e n e r z e u g u n g  hat sich zwar in 
den letzten drei Monaten gleichfalls gehoben, sie betragt 
jedoch kaum 20 o/o der Bonst erreichten Zahlen. Sehr 
verschieden ist der Beschiiftigungsgrad in der e i s e n -  
y e r a r b e i t e n d  en  I n d u s t r i e .  Dio Stahlwerke 
waren bis vor kurzem m it etwa 30 bi3 40 o/o dar ge
wohnlichen Leistung beschaftigt. Auftrage gibt es in 
Hiłlie und Fiillo, doch ist an eine Ausdohnung der E r
zeugung wegen des Rohstoffmangels kaum zu denken.

Die M a s c h i n e n f a b r i k e n  konnen im -allgc- 
mcinen mit kaum 30 o/o ihrer durchschnittlichen Lei- 
stungsfiihigkeit arbeiten. Der Arbeiterstand der Ma
schinenfabriken ist durchschnittlich nicht hoher ais der 
Friedcnsstand.

Verschmelzung brltisch-kanadischer Firmen der Stahl- 
industrie. —  Der grijBto wirtsohaftliche ZusammenschluB 
seit der Gesehiehte des britischen Weltrciches hat naeh 
dem „Ueberseedienst"1) in Montreal durch Griindung 
der B r i t i s h  E m p i r e  C o r p o r a t i o n  m it einem 
Kapitał von 500 Millionen S stattgefunden. An kana-

i )  1920, 11. Mai, S. 488.
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dischen Gesellschaften gehćiren der' Vereinigung- an: 
Dominion Steel Corporation und Toehterbetriebe, Nova 
Seotia Steel und Toehterbetriebe, Canada Steamship Co', 
und Toehterbetriebe, Canada Foundries, Forgings nnd 
Toehterbetriebe, Maritime Mail Co. und Toehterbetriebe, 
Collingwood Shipbuilding Co., Halifas Shipyards, Davis 
Shipbuilding and Repairing Go. Der ZusammensehluB 
bildet die .eiśto groBe industrielle ■ Interessenvorbindung 
innerhalb des britischen Reiehes und wird wahrschein- 
lieh zu anderen ahnlichen Vereinigungen fiihren. Die 
Rohstoffgrundlage des neuen Konzerns ist ziemlich siclier- 
gestellt, da die den beiden erstgcnannteń Gesellschaften 
gehorenden Erzlagerstatten etwa 10 bis 15 o/o der be
kannten Erzlager der Weit mufassen, aufterdem stehen 
ihnen etwa zwei Milliarden t Kohlen zur Yerfiigung. 
Die kaimdischo Regierung unterstiitzt die ciigere in 
dustrielle Verbindung mit dem Mutterlande, denn diese 
Griindung kommt der moglichen Einmisehung von Kapl- 
talisten aus den Ycreinigten Staaten zuvor und gibr 
gleiehzeitig dio Sicherheit, daB die groftere Gewinnung 
kanadiseher Rohstoffe der Stablherstellung des britischen 
Reiehes zugute kommt.

Aktien-Gcsellschaft Buderus’sche Eisenwerke, Wetzlar.
—  Wahrend des Geschiiftsjahres 1919 hat die Ge
sellschaft zweimał eine K a p i t a l e r h  ii h u n g vorge- 
nommen. Zunaehst besehloB eine auCerordentliehe Haupt- 
yersammlung vom 15. April 1919 eine ErhShung des 
Grundkapitals um 4 Mili. J l; wovón 2 -Mili. M  zum 
Ankauf der samtlichen Anteile der E i s e n w e r k e
I I  i r z o n li a i n , H u g o  B u d e r u s .  G. iu. b. II., 
Hirzenhain, dienten. Das Werk, das urspriinglich der 
Beriehtsgesellschaft gehorte, spater aber verkauft und 
jetzt. zuriiekgekauft worden ist, hat sieh zwiselienzeitlich 
zu einer dureh die Giite seiner Erzeugnisse weit be
kannten Ilerstellungsstatte von emailliertem EisenguB 
entwickelt. Die iibrigen 2 M ili. J t  neuer Aktien .sollen 
fiir Wohnungsbauten Yerwendung finden. Kurz darauf 

beschlóB dio ordentlichc Hauptversainmluiig vom 23. Mai 
1919 die Y e r s c l i  me  1 z u n g des W  e s t d e u t s e h e n 
E i s e n  w e r k e s .  A.-G. in Kray bei Essen-Ruhr, mit 
den Buderus’sehen Eisenwerken. Gegen die 2500 Aktien 
des erstgenannten Werkes zu je 1000 J t  wurde die 
gleiche Anzahl Aktien der Beriehtsgesellschaft in Cm- 

tauseh gegeben. Das Westdeutsehe Eisenwerk fertigt 
lediglich Eisengussę an, und zwar Druekrohre, Tiibbings 
und MaschinenguB. In  Kray ist eine Zweigniederlassung 
der Gesellschaft erriehtet worden. Ueber die einzelnen 
Betriebsabteilungen entnehmen wir dem Berieht noch 
folgendes: Die Arbeitsleistung bei der K o h l e n z e c h e  
M a s s e n ist im Beriehtsjahre weiter ganz erheblich ge- 
sunken. Die Preissteigerun<jen in Kolilc und Koks ge- 
niigten nicht, um mit den waehsenden Selbstkosten Seliritfc 
zu halten. Die Zeehe arbeitete deshalb im ganzen Jahro 
m it sehr erhebliclien Yerlusten. zumal da sie zuletzt 
wegen der grofien Regenfallc m it bedeutenden Wasser- 
zufliissen zu kiimpfen hatte. Die Erzeugung an Koks 
konnte wegen uiigenugender Forderleistung nur auf einer 
beseheidenen Ilohe gehalten werden. Beim E i s e n -  
s t e i n b e r g b  a u und den K  a 1 k b r ii c h e n wurden 
die wahrend des Krieges sehr zuruckgcbliebenen Aus- und 
Yorrichtungsarbeiten wieder energisch in Angriff ge- 
nominen, doeh konnte bei der geringen Yermehrung der 
Belegschaft die Forderung im Erzbergbau nur Jangsam 
gesteigert werden. Die Preise fiir nassauisehen Rot- und 
oberhessischen Brauneisenstein konnten sich wahrend des 
Berichtsjalires etwas erholen. Der Yersand litt indessen 
unter mangelhafter Wagengestellimg, so dali die Lei- 
stunggfalugkeit der Gruben erheblich geschwacht wurde. 
Im  H  u 11 e n b e t r i e b standen mit Begipn des Jahres 
1919 samtliche fiinf Hochofen im Feuer, wiihrend am 
Schlufi uur noch ein Hochofen im  Betrieb war. Die 
uberschiissigen Arbeiter wurden mit Notstandsarbeiteit 
besehaftigt. l)ie- Rnappheitnn Koks und Krzen bedingte 
einen ganz wcsentlichen Riiekgang in der Roheisenerzeu-

gung; das von der Gesellschaft erblasene Roheisen reiehto 
kaum aU3, um die eigenen Werke zii beliefern. Die 
Erzeugnisse der G r a u g i e l i e r e i e n  waren andauernd 
begehrt, die Naćhfrage konnte aber wegen Rohstoff-* 
mangels nicht befriedigt werden. Die S t a l i l g i e B e r e i  
und das E l e k t  r o s t a l i l  w e r k  konnten zuerst noch 
Ia.ngsam betrieben werden, muOten aber. von Jahresmitte 
ab ihren Betrieb yollstiindig einstellen, wcil keinerlei Gus- 
flammkohlen mehr hereinkamen. Die Erzeugung von 
Stahlbliieken und Stahlformguft ist ganz erheblich zuriick- 
gegangen. Die Herstellung von Z e m e n t  wurde tat- 
kriiftig gefordert. Der Yersand war naliezu doppelt 
so grolł wie im yergangenen Jahre. Der dauernd stei- 
genden Naćhfrage konnte die Erzeugung nicht nach- 
kommen. Es fehlte infolge der Einsehrankung des 
Hochofenbetriebes die notwendige Sdilackensandmenge. 
S <t .h 1 a e k 6 n s t  e i n e waren dringend begehrt; die 
Preise braehten wahrend des ganzen Jahres nur Ver- 
luste. — Die Tochterunternehmen der Gesellschaft haben 
auch im Beriehtsjahre den an sio gestellten Erwartungen 
entsprochen. —  Der AbschluB ist aus naclistehendęr Zu
sammenstellung ersiditlich.

in A mr» 1917 1918 1919

22 000 000 22 Ó00 000 28 500 000
; Anleihen . . . . 12 587 000 12 160 800 11 719 200 ł)H  263000

! Vortrag . . . . 251 S7r> 270 752 290 200 155 900
: Betriebsgewinn'. . 0 9S8 -188 11 >57 411 7 711 759 10 779 371

U o h g e w in n  eiD- 
• ch 1. V o r tr o £  . 1*239 8G.‘i 11 428 163 8 001 959 10 935 271

| Aligom. Unko^tcti . 776 478 1 201611 1 506 632 3 457 470
Zinsscheinsteuer 30 000 30.000 — —
Zln^enzahiungen .■>27 736 532 302 21)8 485 207015
AhHchreibungen . . 2 635 069 4 016 181 4 096 642 4 665 707
Kriegusteuer - Ruck- 

stellung . . . . 2 220 000 104 000
Keingewinn . . . 3 019 203 3 157 314 1 706 000 1* 548 879

' K e in g e w in n  eln- 
sch l. V ort>ag  . 3 270 580 3 428 0GG 1596 200 2 701779

j Uesetzl. Riioklaire . 150 9G0 157 866 85 300 127 444
; Besond. RUcklage . 715 000 — —
! Zuweiiung z. Ruhe- 

geldkasse . . . 600 000 _ __
Siit/,uDg<nia0igc Vor- 

giitung an den Auf- 
f*ichtsrat . . . . 333 866 180 000

' -

105 \)00 136 023
Fur gemelDnutzige

150 000
Gewinnaustell. . . 1 650 000 • 2 200 000 1 650 000 2 137 500

%  ■ • 7 »/s io- 7‘/, 7>/t
270 753 . 290 200 155 900 303 813

Dbnnersmarckhiitte, Obersehlesisehe Eisen- und Koh- 
lenwerke', Aktien-Gesellschaft, Hindenburg O/S. —  Die
Wirkungen des unglucklichen Kricgsausganges, der po
litischen Umwalzung mid des ungiinstigen Fricdens- 
sehlusses mit seinen Folgeerseheinungcn maehteij, sich 
in den Betrieben bis weit in  das 3. Yierteljahr des 
Geschiiftsjahres 1919 fiihlbar und aufSerten sich in  einem 
durch mchrfache Ausstande unterbrochenen Gang der 
Betriebe, in einer dureh verminderten Arbeitswillen, an- 
dauernde Yerkehrshindcrnisse und ersehwerte Zufiilirung 
von Rohstoffen zuriickgebliebenen Erzeugungsńioglich- 
lieit. ilinderertragnisse, fortdauernde Łolmsteigerungen, 
die Erhohung der laufenden Ausgaben infolge der Va- 
lutaentwertung sowie die Wiederhorstellung und Ver- 
besserung der wiihrend des Krieges stark nutgenommenen 
Betriebsanlagen. maehten die Ilerausgabe einer I I  y - 
p o t li c k a r a n 1 e i h e von 15 000 00Ó J t  erforderlieh. 
Erst im letzten Drittel des Geseliaftsjahres trat eine 
wesentliehe Besserung der Arbeits- und Erzeugungsver- 
iiiiltńisse ein, nachdern insbesondere eine entsprecliende 
Besserung der Erlose eingetreten war. Die Beschaftigung 
in allen Betriebszweigen wie auch dio Arbeitsverhaltnisse 
in dem bisher abgelaufenen Zeitraum des neuen Ge- 
schaftsjahres entwickelten sich zufriedenstellend. Der Be-

l ) Auiierdem 2 410 643,44 (i. V. 3 057 154,71) M  
HyjKjthtłken und Restkaiifgclder fiir. Gruben und Grund- 
erwerb.
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trieb der Aufbereitungsanlage des E i s c n b r z b c r g -  
w e r k  es K  1 e i n e r J o  h a n n e s iii Pegnitz konnte 
wegeii der allgemeinen wirtscliaftlichen Schwierigkeiten 
noeli nieht aufgenommen werden; die Bauten gehen jetzt 
ihrer Vollendung entgegen. M it der Forderung und Ver- 
ladung von Roherzen wurde inzwisolien begonnen. Dic 
K o h l e n g r u b c n  fiirdorten insgesamt 954 303 t Koh
len ; an K  b k s wurden 127 284 t, an N  e b e n e r z e u g - 
n i s s e n  4762 t Steinkohlenteer, 410 t Dickteer und 
1698 t Ammoniaksalz gcwonnen. Im  H o e h o f e n  b e - 
t r i e b  waren bis 13. Oktober 1919 nur zwei. spater 
drei Oefen in Betrieb. Sie lieferten insgesamt 42 100 t 
Boheiseu und Ferromangan. In  den EisengieBereien. 
der Maschinenbauanstalt und Kesselsehmiede wurden
11 899 t fertige Waren hergestellt. —  Ueber dag geld- 
liche Ergebnis des Beriditsjahres, yergliehen mit den Vor- 
jahren, gibt naehsteheńde. Zusammenstellung AufsehluB:

in JL
■

1916 1917 . 1918 1919

Aktienkapital . .  ̂
Anleihen und Hypo

15 138 000 ‘15 138 000 15138 000 15138 000

theken. . . . . , 2 758 792 2-659 592 . 2 898126 17 515 609 :

Gewinnvortrag . . 393 555 432 562 428 957 430 426;
Betriebsgewinn . . 6 321 757 7 121 672 5 146 161 S 002 624;
Z in s e n ................... 71 100 14539 — —

Pachtgelder . . ~ 
R o h g e w in n  ein-

110 526 64 481 4 399 4 561;

s c h l .V o r t r a g  . 6 696 937 7 633 257 5 579 518 8 437 611
Abschreibungen 2 400 000 2 400 000 2 400 OUO 2 400 000 j
Riicklage f.Bcrgsch. 300 000 200 000 400 000 400 000
Zinsen . . . . . . — — 317 332 »)2 3S8 26S:
Wohnungsraieten . — — 34 844 361 108;
Reingewinn ♦ . .
R e in g e w in n  ein-

, 3 603 332 4 600 696 1 998 384 2 453 809 ;

sch l. V o r t r a g  . 
Vęrgiitung a.Leitun"

3 996 937 5 033 258 2 427 312 2 834 235

u. Aufsichtsrat. . 
Wohlfahrtizwecke f.

189 642 234182 110 686 141869

Beamte u. Arbeiter 
Beamten - Ruhe- 

gehaltskasso und

149 893 199 759 U1-* 669 92 I J 4

■jN /’ : 3.
Stiftungen . . . 

Kriegswoblfahrts-
— ‘.40 000

zwecke . . . . 500 000 500 000 — — 1
Gewinnausteil . . 2 724 840 2 724 840 1 816560 2 270700

% • • 18 18 12 15
Besond. VergUiung — 605 520 —  •

Gewinnvortrag . . 432 562 428 957 430426 376 251

i )  Einsehl, 767 850 
nommenen Anleihe.

beider Gesellschaften vorbereitet werden Sollte, der dann 
durch die aufierordentlicho Hauptversammlung der Be- 
richtsgesellsóhaft vom 4. November 1919 genehmigt wor
den ist. In  das neue Geschaftsjahr konnte ein umfang- 
reicher Auftragsbestand ubernommen werden, der eine 
reichliche Beschaftigung siehert. —  Die AbsclduBzifferri 
sind aus nachstehender Zahlentafel ersiehtlieli.

in A 1916 1917 1918 1919

Aktienkapital . . 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000.000
Teilschuldrerschrei- 

bungen . . . . 2 764 000 ’ 2 652 0Ó0 2 535 000

i Vortrag . . . . 112138 302 714 540 895 576 717
i Zinseinnahmen . . 90 881 397 623 650 666 657 727
I Betriebsgewinn . . 3 492 898 3 576 723 1 907 639 2 083,934
i l to h g e w in n  ein-

sch l. V o r tra g  . 3 695 917 4277 060 3 099199 3 318 378
Schuldver’schrei- 

bung3?.insen . . 131468 126 765 121 860 116 708
Abschreioungen . . 1 319 995 1 341 674 893 666 1 025 620
Reingewinn . . . 2 132 315 2 506 007 1 542 778 1599 333
R e in g e w in n  ein- 

s c h i , 'Y o r tr a g  . 2 244 453 2 803 721 2 083 673
■, . 1 

2 176 050 j
Zinsscheinsteucr- 

riicklage . . . . 20000 20 000 20 000 20 0001
Yergiitung an den 

Aufsiebtsrat . .. 121 739 147 826 86 957 86 957
Gewinnausteil . . l  800 000 2100 000 1 400 P00 1 400 000

% • • 18 21 14 14
Yortrag . . . . 302 714 540 895 576 717 669 094

Eisenhiitte Silesia. Aktien-Gesellschaft, Paruseho- 
witz O.-S. —  Dic ungiinstigen Betriebsverhaltnisse in 
den ersten Monaten des Geschaftsjahres 1919 hatten sieli 
gegen Mitte des Jahres wesentlieh gebessert. Die alb 
mahlioho Beridiigung der Arbeiterscliaft lic(5 eine regel- 

miiCigere Gestaltung der Betriebe zu; Erzeugung mul 
Yersand konnten gelioben werden. Die Verkehrsverlialt- 
nisse aber, die Kohleriversorgung, sowie im Zusammen- 
hang damit der Mangel an Roh- und Betriebsstoffen be- 
hinderten immer iioch eine volle Ausnutzung der An
lagen. AeuGersta Warenknappheit bei geringer Erzeu

gungsmoglichkeit gesialtete die Nachfrage aus. Inland 
und Ausland so lebhaft, daB die hohen Vcrkaafsprcise 
dem Absatz kein Ilindernis boten. Die A k t i c n - G e - 
s e 11 s o h a f t  E  h e n a n i a , Y  e r e i n i  g t e E  m a i 1 -

I i  e r  w e r k e ,  hat fiir das in  der Berichtszeit abge- 
laufene Geschaftsjahr 8 . o/o Gewinnausteil erbracht. Mit 
der O b e r s e h  le  s i  s c h e n E i s e n -  I n  d u s i  r i e  
A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  f i i r  B e r g b a u  u n d  
H i i t t e n b e  t r i e b ,  Gleiwitz, die der Geselischaft das 
Halbzeug fiir die Walzwerke lieferte, hat das Bericlits- 
unternelmien einen I  n  t e r e s s e n g e m e i  n s c. h a f t  s- 
v e r t r a g  abgesehlossen. durch den eine Yereinigung

Eisenwerk Kraft, Aktien-Gesellschaft, Berlin. —
Die allgemein bekannten Verhiiltnisse beeinfluBten die 
Betriebe recht ungunstig, so daB die Abteilung Stolzen- 
hągen-Kratzwieck das Geschaftsjahr 1919 mit Yerlust 
abgeschlossen hat. Der Betrieb der sehwedischen Gru
ben war wenig befriedigend. Der im Yorjahre bereits 

gfrmeldete Streik der Grubenarbeiter auf der Grube in 
Iviken hięfi das gaiize Jahr an. Mitte Ju li 1919 muBten 
auch dic Gruben in Norberg stillgelegt -werden.. E in 
wahrend des' Krieges bei sehwedischen Banken aufge- 
nommener Kredit von 8 Millionen Kr. machte sich in 
folge der Yalutasteigerung fiir die Gesellseliaft urnuige- 
iitólim bemerkbar. Erst ais im Dezember 1919 eine holliin- 

discho Firma die Melirheit der Aktien des Bericlits- 
unternohmens erwarb, konnten zu Anfang 1920 die schwe- 
dischen Gruben mit H ilfe dieses GroBanteilhabers vei- 

kauft und mit dem Erlpśe mehr ais die Halfte des 
Kredits abgetragen werden. —  Die wichtigsteii Ziffern 
aus Bilanz und Gewinn- und Yeiiustreehnung sind aus 
foigender Zusammenstellung ersiehtlieli:

.)( Kosten der neuaufge-

in JC 1916 1917 1918 1919

Aktienkapital . .
- ' - ( 

22 500 ooo; 22 500 000 22 500 000| 22 500000
Anleihen . . . . 12 000 000| 12 000 000 11500000) 11000 000

Yortrag . . . . 230 7321 205 173 330 408! .398 580
i Betriebsgewinn . . 

R o h g e w i n n  ein-
7 821902' 10 786 371 7 336 203; 10 661 472

sch l. V o r t r a g  . 8 052 634' 11081544 7 666 671 [ 11 060052
Allgem. Unkosten . 1139171* 1 611416 2135 656! 3 450 306

I Zinsen . . . .  * 370110 292 249 593 750] 1 952 555
i Abschreibungen auf ' 1

1 116 428Kursverluste usw. 225 000 — 560 286!
! Gewinn . . . . 
i G e w i n n  e insch l .

6 312 621‘
■ 1

8 882.676 4 040 511; 4152 183

Y o r t r a g  . . . 6 543 353! 9177849 4370979! 4 540 763
j Abschreibungen . . 2 568 760 

300 000:
3 180 276 2 203 7151 2 938 224

Sonderrticklage . . 600 000 ?"T - I —

| Gewinnanteile . . 
; Zinascheinsteuer-

304 420;
‘ ' ; -A '• ’ i

367105 63 684
, V :■ ' ’ ■ i

11 842

RUcklage. . . . 
1 RUckl. z. Verfg. des 

Yoratand. f. Wohl-

50 OOO; 50 000 150000:

f

125 000

Utigkeitszwecke . lOOOOO; 150 000 200 000: 50 000
Gewinnausteil . . 2 700 000 3 375 000 1 350 0001 1 350000

^  % 12 ; 15 6

A uśteil-Ausgleich . — 1125 000 —
295173 330 468 398-580) 65 097

Arbeitslohne und Lebensmittelpreise vor und nach dem Kriege.
Mit der gunstigen wirtscliaftlichen Entwicklung. die stetige Steigerung . der Lohne und der Yerbesserung der

in Deutschland im letzten Viertel des rorigen Jahrhunderts Arbeitsbedingungen der deutsehen Łohnarbeiterschaft
einsetzte und sich bis zum Ausbruch des Welt krieges in uberhaupt gleichen Sehritt gehalten. Alle yorliegenden
ununterbroehenem glanzendem Aufstieg befand, hat eine Berichte uber derartige Erhebungen und Untersuchungen
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bestatigen dies. So ist beisp:elsweise nach der amtlichen 
Lohnstatistik im Ruhrbergbau der Durchschnittslohn, 

eines Haucrs im niederrheinisch-westfalischen Stein- 
kohlcnbe7irk wie folgt gestiegen:

FUr 
daa Jahr 

in A.

Steigerung

%

1886 bis 188!> ................................ 925 ' __
1890 „  1893 . . . . . . . . . 1151 24,43
1894 1897 •• . . .................... 1187 28,32
1898 1901 ................................ 1479 59,89
1902 ., 1905 ................................ 1378 48,97
1900 1910 ................................ 1686 82,87

Vergleicht man die deutsehen Verhaltnisso m it den- 
jenigen anderer Staaten, so findet man, daB sich dic 
Lohr.o hier zwar ebenfalls in aufsteigender Linie bewcgt 
haben, daB dieso Steigerung jedoch yielfach in gar keinem 
Verhaltnis zu derjenigen Doutschlands steht. Man nehme 
nur boispielsweise England. Tatsache ist, dafi gerade ih 
England fiir eine yerhaltnismaBig goringo- Anzahl von 
Arbeitern und zwar hauptsachlich nur fur geubte Arbeiter 

bestimmter Industriezweige gute Lohne bestehen, dio 
groBo Molirheit der.englischen Arbeiter abor keino bessere, 
ja teilweise sogar eino weit goringore Entlohnung auf1-. 
zuweison hat ais dor deutsche Arbeiter. Einen bodeutenden 
EinfluB in dor Lohnfrago haben naturgemaB von joher die 
Preise dor notwendigsten Lebensmittel, wie Brot und 
Fleisoh, gehabt. M it dem Steigen und Fallen dieser Preise 
ist zu allen Zoiton der Hoch- und Niodergang des Arbeits- 
lohnes eng yerknupft gewesen. Nach Eimittlungen des 
Sehreibers dieser Zeilen an dor Hand umfangreieher TJnter- 
lagen (Boriclito der statistischcn Stadt- und Landes- 
amtor, Tarifvereinbarungen usw.) stiegen beispielsweise 
in Deutsehland in der yerhaltnismaBig kurzen Zoitspanne 
von 1903 bis 1912 dio durchschnittliehen Lohno aller 
Arbeitorklassen in Gewerbe und Industrie um 65 % ; in 
demselben Zoitraum orfuhren die Kleinliandelspreise fur 
Brot, Fleisch, Butter usw. eine Steigerung von 24% . 
Der durchschnittliehen Lohnstoigerung von 55 %  stand 
also nur eine Erhohung dor Lebensmittelpreise von 24 %  
gegenuber. In  den meisten anderen Landem lag die 
Sache weniger gunstig. So war nach den Mittoilungen ' 
des Arbeitsamtes der Bundesregierung der Vereinigton 
Staaten von Nordamerika1) der Durchschnittsstundenlohn 
der industriellon Arbeiter der Voreinigten Staaton im 
Jahro 1907 um 28,4 %  hoher ais im Jahre 1890 und der 
Durchsclinittspreis der Nahrungsmittel (Proisangabe von 
1014 Kauflouten in 68 Orten) im Jahre 1907 um 18,2 %  
hoher ais im Jahre 1900. In  yielen Landcrn, in denen 
die Steigerung der Lohne yiel geringer war ais in JDeutsch- 

land, war dio Proisstoigerung der wichtigsten Lebensmittel 
vielfach bedeutend betriichtlicher. Nach amtlichen Be- 
riehten aus RuBland boispielsweise stand im Gouyerne- 
ment Moskau in den Jahren 1905 bis 1911 einer Lohn- 
ateigerung von 5 bis 20 %  eino Proisstoigerung der Lebens
m ittel von 8 bis 40 %  gegenuber.

Die iiberaus giinstige Entwieklung der Lohnverhalt- 
nisse in Deutsehland liat in der Kriegszeit keine Hemmung 
erfahren. Nach gewerkschaftlichen Erhebungcn schwank- 
ten beispielsweise in der Zeit vem Juli 1914 bis Ju li 1918 
die Lohnsteigorungen in der Kriegsindustrie zwisehen 300 
und 400 % . Bei oinigen Arbeiterarton dor fur dic Hecres- 
ausrustung beschaftigton Industrie- und Gewe^bezweige 
hatte dio Entlohnung oine geradezu abenteuerliehe Hohe 
erlangt. Selbst wenn wir von solehen — durchaus nicht 
seltenen — Fallen absehen, in denen z. B. ein Berliner 
Prazisionsarbeiter — bei G2stiindigcr Arbeitszeit — 
wochentlich 980 M> yerdiento, sind Wochenlohne von 
200 .<4 keine Soltonheitgewesen; einengelerntenKlcmpner,

') and Hours of Labor 1890 bis 1907. Retail
Price of Food 1870 bia 1907. Bulletin of the Buroau of 
Labor, Nr. 77, S. 1 bis 332, Washington 1908.

der unter 100 .((, Wochenvcrdienst habo, wurdo man in 
Berlin vcrgebens gesucht habon. Zu.den Arbeitslohnen 
kamen dann noch dio andoron gerado in der Kriegszeit 
gewahrten Vorgunstigungcn, wie Wohlfaliits- und Kriegs- 
unterstutzungen, die den Arbeitern sehr viele Vorteile 
boten und das Durchhalten orleichterten, anderseits den 
Unternolimungon erhebliehe Summen Geld kosteten. 
Noch ubertroffen wurden die Lohnsteigorungen der 
Kriegsroit durcli dic nach der Revolution. Mit dem Um- 
sturz setzte in Deutsehland ein Hochgang dor Arbeits- 

lShne ein, dor in dor Geschichte dor Entwieklung des- 
Lohnes keinon Vorganger aufzuweisen hat. Nach oiner 
Aufstellung iin „Rcichsarbeitsblatt"1) (Zusammensetzung 
und Ijohne der Arboiterachaft sowie die Arbeitszeit im 
Marz 1919) stieg der durehsehnittlicho Tagelohn eineś 
Arbeitors in Industrie und Geworbo (einschlieBlieh der 

jugendlichen Arbeitskrafte) von 5,18' J i im Marz 1914 
auf 13,52 JC im Marz 1919. Wahrend derselben Zeit 
stieg der durcbschnittliche Tagelohn einer Arbeitcrin. 
(oinsehlieBlich dor jugendlichen Arboitskrilfte) von 2,28 
auf 6, — J l . Das iąt abor oine Steigerung des Durchschnitts- 
lohnes yon 261,0 %  fiir Arbeiter und 263,2 %  fur Arbeite- 
rinnen. Die Steigerung der Lohne in dor Meta]lverarbei- 
tung, in dor Maschinenindustrie und in der elektrischen 
Industrie zeigt die nachstehende. Aufstellung:

D urehschn itts tagesye rd ien ś t in  Mark.

Miirz

1914

Marz

1915
V

łliirz

1916

MHrz

1917

U&rz

1918

Marz

1919

Stei
ge

rung

%

a) fur manDlichc Arbeiter:

Metallrerarbeitung . 
Sfaschinenindustria . 
ElektrUche Industrie

5,54
5,37
4,52

6,29
6,39
4,99

7,46
7,33
5,76

9,88
8,95
9,25

12.61 14,13 
12,10 14,79 
12,06 j 13,13

155,1
175.4
190.5

b) fiir weibliche Arbeiter:

Metallverarbeitung . 
Maschinenindustrie . 
Elektrischelndustrie

2,01
2,28
2,75

2,22
2’SO
3.01

3,46
3,65
3,91

4,68
4.34
5,24

5,83
5,65
6,58

5:69
6,31
7,96

178,6
176,8
189,5

Boaehtonswert sind ferner dio Berichte der Gewerbe 

aufsichtsbeamten. Hiernaeh stieg beispielsweise im Be- 
zirk Darmstadt in einer Schraubenfabrik der wochentliehe 

Durchschnittslohn:

D u rc h sch n it ts lo h n  je Woche in  Mark.

1. VTI. 
1914

i. n .
1916

i .  v n .
1918

3i. x n .  
1918

Aufseher oder Werkmeister 
Gełernte Arbeiter . . . .  
tJngelernte Arbeiter . . . 
Arbeiterinnćn

40,-
32.— •
29,-
15,30

63,—
57,—
51,—
26,60

80,— 
82,50 
r.4,50 
30 -

105,-
104,60
70,—
40,-

Im  Oppclner Boziik steigerte sich der Lohn der Ai - 
bóiter in dor Bleiindustrie (Bleihutte) wie folgt:

D u rch soh n ittssch ic h tlo hn  in  Mark.

1914 1915 1916 1917 Mai
1918

Ende
1918

Vorderleute . . . 'J 
Hinterleute . . . ^

i Schmelzer . . . .  )

3,70 3,75

5.65
5.65 
4,33 
5,32

5.93
5.93 
,4.98 
6,28

6.75
6.75 
6,20 
7,52

10.95
10.95 
10,30 
12,90

(AuBerdeni erhalten die Arbeiter fur Tag und K ind 20 Pf. 
Zuschlag in allen Werken.)

Das ganze Jahr 1919 hindurch und auch in der 
Folgezeit reihte sich eine Lolmbewegting an die andere. 
Manchmal waren die sprunghaften Lohnerhohungen 
geradezu augenfallig. -Man nehme nur boispielsweise die 
Steigerung der Aibeitslohne im Steińkohlenbergbau der 
erzgebirgischon Bezirke (Zwickauer und Lugau-Oclsnitzer

‘ )_ 1D2U, 25. Jan., S. 62.
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Bezirk). Hior stieg der Tagesyerdienst eines Hauers von

4 bis 6 J l im Jahre 1914 auf, 0 bis 8 J l im Jahre 1917, 
auf 10 bis 12 J l am 1. Oktober 1918, auf 14 bia 16 J l am
1. Januar 1919, auf 26 bis 28 J l am 1. Oktober 1919 und 
auf 40 bis 50 J l am 5. Februar 1920. Das ist eine Lohn- 
steigerung von 800 bis 1000%. Diosor Boispiele lioBen 
sich noch yielo anfuhron! Man ersioht, dal? dio ungoheuer- 
lichen Riesonyordienśto einzelner ArbcitorkJassen in der 
Kriegszoit durch dio Reyolution verallgcmoinert wordon 
sind. Unsor Wirtschaftslobon ist hiordurch in dio nur 
denkbar schwierigste Lage goraten. Nach Mitteilungen 
aus rheinlschon Industriekreisen stieg beispielswcise der 
Betrag des auf dio Tonne erzougten Rohstahls umgerech- 
neton Lohnes' der Arboiter von 16 J l vor dem Kriege 

1914 auf 43,50 J l im Oktobor 1918, auf 128 J l im Januar 
1919 und auf 208 .<( im Dezombor 1919. Die Tonne Roh- 
stahl hat also allein an Lohnon im Dezember 1919 mohr 
ais das Zwolffacho der Summo orfordert, dio zu Anfang 
des Jahres 1914 fur die Herstellung dor gleichen Einheit 
ausgegebon wurde.

Betrachte man demgegenuber dio auslandischcn 
Verhaltnisse. Das Maiheft 1919 dor „Labour Gazette" 

enthalt Lolinangaben fur dio wichtigston Industriezweige 
GroBbritannions, die einen Vorgloich dor Lohne fiir die 
Zoit vor dom Kriege m it donon vom Endo April 1919 er- 

moglichon. Hiornach betrug dio durehsclmittliche Lohn- 
steigcrung aller Arboitorklassen in Industrie, Handel und 

Gewerbo von 1914 bis Endo April 1919 100 bis 120 % . 
Diosor stand in  Deutschland bis Marz 1919 schon eine 
Stoigerung des Arbeitslohnes von 261,0 %  fur Arbeiter 
und 263,2.% fur Arbeiterinnon gegenuber. Fur den 
Kohloubergbau GroBbritannions wird im Durchschnitt 
eine Stoigerung dor Lolino um ungefahr 110 bis 120 %  
angenommon. Demgegenuber hatton beispiolsweiso im 
preuBischen Steinkohlonbergbau dio Arbeiter in der Zeit 
yon 1914 bis 1918 eino Lohnstoigorung von ungefahr 
200 %  zu yerzeichnen. (Nach Mitteilungen des „Deut
schen Reichsanzeigers1* stieg im Oborbergamtsbezirk 
Dortmund, und zwar im nordlichen Bezirk, der reine 
Schichtlohn eines untcriidisch und in Tagebauon be- 
echaftigton Arbeiters yon 6,75 M im Jahre 1914 auf
13,24 J l im Jahre 1918.) In  der Motallindustrie wie im 
Maschinen- und Schiffbau Englands wird dio Lohnerhó- 
hung gegenuber der Zeit yor dom Kriege auf 100 bis 
120 %  geschatzt (in Deutschland 155,1 %  fur Arbeiter 

und 178,9 %  fur Arbeiterinnon in dor Motallyerarbeitung 
sowie 175,4 %  fur Arbeiter und 176,8 %  fur Arbeiterinnon 
in dor Maschinenindustrie). Auch die Lohnsteigerungen 
in den Voreinigten Staaten bloibon hinter denjenigen 
Deutschlands zuriick. In  Amerika ist eino Aufstollung 
iiber dio Lohne der Kohlenborgarboiter von der Kohlen- 
yorwaltung der Yereinigten Staaton (United States Fuol 
Admini8tration) yeroffentlicht wordon. Sio gibt dio Satze 
fur den 1. April 1916, fur don 1. Januar, 1. April und

1. Novcmbor 1917 an. Dio Lohnsatze vom 1. Noyember 
1917 sind nach Arigabo der „Labour Gazette" noch im 
April 1919 in Kraft. Fiir Hauer stellte sich dor Lohnsatz 
am 1. April 1916 auf 3 S 1 %  d f. d. t, ein Jahr danach 
auf 3 »S 9 d und am 1. Noyember 1917 auf 4 <S 2 % .d, so 
daB eine Zunahme des Lohnsatzos um etwa 35 %  orfolgt 
ist. Nicht m it der Hand, sondern m it der Maschine ar* 

beitcnde Haucr orhielten April 1916 fur dio Tonno oinen 
Lohn von 2 S 33/, d. Er ist bis zum Noyomber 1917 auf 
3 S 4 /z d gestiegen, so daB sich hier oino etwas lobliaftere 
Steigerung (um 45,3 %) feststellen laBt. Dio Lohne sind nur 
zum Teil nach Fórdertonnon borechnot; fur dio Molirzahl 
dor Berufsarten findet sich der Tagolohn bzw. Monats- 
lohn yorzeichnet. So stieg der Tagolohn fur Schnjiede 

vom April 1916 bis zum Noyembor 1917 von 11 jS 6y2 d 
auf 1 § 10 S, fur Zimmerer von 10 S 6 d auf 18 <S 5 d. 
Geringer nooh ais in deri yorerwahnton Landorn der eng- 
liscliou Zunge war dio Lohnstoigorung in den romanischen 

Landern. Naoh Mitteilungen dor „Motallarbeiter-Zeitung" 
yom 17. Januar 1920 schwankto beispiolsweiso iu Bolgien 
und zwar in Biiissel im Maschineab&u der yortragliche

Mindeststundonlohn zwischen 1,25 und 1,60 Fr. Dor 
Satz dor Halbgelornten bewegt sich zwischen 1,20 und 
1,40 Fr. und dor derTagolohner zwischen 1 und 1,25 Fr. 
Boi don Kesselschmiodon und Formern sind dio Satze 
etwas hoher. Hier orhielton die golernton Loute, gleioh- 
falls in Klassen eingoteilt, Lohne, dio sich zwischón 1,50 
und 1,75 Fr. bewegon. Domgogonuber schwankton in 
Deutschland zur solben Zoit dio entsprochenden Stunden- 

lóhno zwischen 2,60 und 4,20 J l.
Verwcilen wir nun etwas boi don Lebensmittol- 

preisen. Dio „Labour Gazette" (Nr. 12, 1919) yeranschau- 
licht in oinor beachtlichon Zusammenstellung die Touorung 
dor Lobonsmittel in yerschiedeneti L&ndćirh. Die Auf- 
stellung gibt dio Stoigerung, yergliohen m it den Proison 
im Ju li 1914; doch ist wedor der Endzoitpunkt nooh dio 
Borechnungsweise ganz oinheitlich. Die Voroinigten 
Staaten von Nordamerika orreichton im  Oktobor 1919 
oine Vertcuorung um 84% , Kanada im Noyember 1919 
um 92 % . Fur Holland, und zwar fur Amstordam, ist- 
im Oktober 1919 die Veidoppclung dor Preiso nur wenig 
uborschritton (104 %). In  Diinemark stollto' sich dio 
Preiserhóhung gegen Ju li 1914 im Juli 1919 auf 112 % . 
Sio botrug in Italien, und zwar in Rom, ini Oktober 1918 
141 %  (zum Unterschiod yon Mailand im Oktobor mit 
einor Vortouerung mn 248 %) und naoh einer Feststollung 
fur 43 italicnische Stiidte fiir April 181 % . In  GroB- 
britannien stellte sich dio Vortouorung im Dezembpr 1919 
auf 134 % , in der Schweiz im Soptembef auf 141 % , in 
Paris auf 180 %  im Noyember 1919 und in don andoren 

Stadten Frankieichs im September 1919 auf 188 % . In  
Norwegen ist fast oino Ver.droifachung dor Preiso fest- 
zustellon (im September 198 %). In  Schwedon stellt sich 
dio Stoigerung im Oktober 1918 auf 207 % , in Bolgion, 
und zwar in Brussel, im August 1919 auf 261 % , in Ant- 
werpen im Oktober 1919 auf 306 %. Lobhaftor ist die 
Preissteigerung in Deutschland. Dio nachstohcndo, der 
„Deutschen ,Tageszeitung“ entnommeno Aufstollung zoigt 
don Hochgang der Preiso der wiohtigsten Lobonsmittel 
in Berlin bzw. Brandenburg:

Preise f i ir  das K ilog ram m  in  Pfennigon.

Jahrcs-
durch-
schnitt

1913

Oktober

1918

Januar

1920

Roggonbrot . . . . . . 28,9 53,S 117,5
K a r to f fe ln .................... 7 ■20 50

272 1200 2800
Z u ck e r ............................ 44 99 280
Rindfleisch (Brust). . . 173 440 950
Milch (je Liter) . . . . 24 48 84

Diese Aufstellung zeigt dio starkę Preisstoigorung 
naoh der Revolution. In  oinem Jahre sind hior dio Preise 
erheblicher in die Hohe gegangen ais im kaiserlichcn 
Deutschland wahrend der ganzen langen Kriegszoit. So 
gewaltig nun diese Preissteigerung nach der Royolution 
auch ist, so steht sie trotz ihrer Hohe noch immer nicht 
im Verhaltnis zum sturmischen Hochgang dor Arbeits- 
lohne. Jede Preissteigerung erzeugt sofort eine nouo Lohn- 
bewogung. Man betrachte nur beispielswelso die Lohn- 
bowegung dor Berliner Motallarbeiter yom Endo Dezember 
1919 und Anfang Januar 1920. Man hatte hior ausgerech- 
net, daB die Teuerung der rationiorten Lebensmittel (Brot 
und Kartoffeln) je Kopf und Wocho ungofiihr 1,50 
(genau 1,23 J l)  ausmachte. Dio Hirsch-Dunkerschen Go- 
werkyereine ontschlossen sich danun, an die Arboitgobor 
eine Forderung yon 2 bis 3 J l jo Kopf und Wocho zu 
ricliton. Anders dio freion Gowcrkschafton in GroB- 
Berlin. Sio beschlossen am 2. Fobruar 1920, an dic Arbeit
geber oine Forderung in Hohe yon 25 J l ab 1. Januar 1920 
jo Kopf und, Woche ais MiudostmaB zu stellen.

Die Folgę der standigen Lohntreiboreien in Verbin- 
dung m it dem ebenfalls śtandigon Ruckgang der Arbeits-
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leistung ist der vdllige wirtschaftliche Żusammenbnich 
Deutsclilands. An oine Wottbeworbafiihigkeit der deut
schen industriollen Erzeugung auf dem Weltmarkt ist 
gar nicht mehr zu denken; heute ist sie nur moglich wegen 
des Tiefstandes der Mark. Wahrend nach einer Statistik 
der franzósisehen Fachzeitschrift ,,Revuo noirc“ der 
Preis fur Stabeisen jo Tonne im Jahre 1913 in  Frank
reich. 190, in Bclgien 180 und in England 212,50 Er. be
trug, echwankto dieser Preis in Deutschland zur selben 
Zeit (1913) nur zwischen 103,75 und 158,25 Er. Dies Bild 
hat sich nun ganz gewaltig geandert. Heute sind beispiels-

weise dio englischen Eisen- und Stablprcise betriichtlich 
niedriger ais die deutschon preise. Wenn nun aucli bei 
dor gewaltigon Vertouorung der deutschen Erzeugung 
noeh andero Umstande mitsprechen, wie z. B. dio erheb
liche Vortcuerung der Kohstoffe und der Ausfall der im 

Preiso gestiegenen Schmclzmaterialien, ferner die gesetz- 
liche Einfiihrung des achtstundigen Arbeitstages, die Auf- 
liobung des Stiicklohns usw., so spielt doch die Steigerung 
der Arbeitslohno die wesentlichste Rolle.

Heinrich Gohring.

Bucherschau.
Muller, Georg, Regimmgsbaumeister a. D.,

Dozent fiir Bauingenieui wesen an der Reichsnniver- 

sitat Peking: Ueber neuerc Formen von Hoch- 
briicken bei tiefliegendem Geliłnde. Mit 28 Abb. 

im Text Und 5 Tafeln. Leipzig und Berlin: Wilhelm 

Engelmann 1914. 7,95 ./(-.

Dio Yorliegcndc Schrift, die wiihrend des Krieges 
zu besprechen niclit angcbracht erscliien, behandelt 
eine auOcrgewohnliche Aufgabe des Eisenbriickenbaues. 
Wahrend dio Ueberbriiekung gro (Ser Strome meist ohne 
erhebliche Hohenentwicklung moglich ist, erfordern bei 
internationalen Kaniilen die Riicksichten auf die un- 
gehinderte Durchfahrt hochmnsiiger Schiffe das Ueber- 
winden von Hohen von 40 ni und mehr. Sind die 
scitlichen Ufer liochliegend, so ergeben sich in solchen 
Fallon Bogenbriicken ais die gegebene Losung, wie 
das die Hoehbriiekcn bei Levensau- und Griinental dar- 

tun. Dio Aufgabe wird jedoch wesentlich erschwerf, 
wenn das Gelande unten ganz flach ist. Dann miissen 
neue Formen gefunden werden, die ublichen Brucken- 
systemc versagcn. Su.-^na- Mu l l e r  hat nTs Mitarbeiter 
bei den Briickenbauten Uber den erweiterten Nord- 
Ostseekanal Gelegenheit geliaht, solche neuen Formen 
zu entwerfen und vorzuschlagen. E r erkennt dabei 
nieht nur die rein statische Losung der Aufgabe ais 
richtunggebend an, auch Wirtschaftlichkeit und Schon- 
heit gelten ilun ais erstrebenswert, oder mit anderen 
Wortcn: er sucht das richtiga ■ System in schonen und 

guten Linieu. Der Yerfasser zeigt ferner, dafi es niclit 
notig ist, immer mit gebogeneii Gurten zu arbeiten, 
auch die Gerade kann nach seinem Vorsc,lilago be- 
friedigend in  die Erscheinung treten.

Stufenwcise entwiekelt er die Entwiirfe fiir eine 
hocligelegene Straften- und eino ebensolehe Eisenbahn- 
iiberfuhrung. Die grundlegenden Annahmen sind: 
Mitteloffnung etwa 150 m weit gespannt, lichte Hohe 
iiberm Wasser 42 m auf mindestens 7p m Lange, 
Steigung 30 v. T. boi der StraCenbriicke. 3 v. T. bei 
der Eiscnbahnbriicke. Die Seitenoffnungcn sollen eben- 
falls in  Eison ausgefiihrt werden, der Untergrund wird 
ais gut angenommen, dio Mitteloffnung darf nieht ein- 
geriistet werden. An Hand dieser Yoraussctzungen zeigt 

uns Sc.*3itg. Muller fiinf Entwiirfe fiir die Strafien- 
iiberfiihrung und drei Entwiirfe fiir die Eisenbahn- 
uberfiilirung. Jene enden in dem bekannten Bild der 
Hochbrucke bei Holtenau, 
dieso fuhren u. a. zum 
System der Hochbriicke bei 

Rendsburg. Boi d en paialle 
gurtigen Yorschlagen war es 
vor allem der Uebergang 
von der Falirbahn oben zur 

Fahrbahn unter, der neue 
Losungen erfordorte. . Der 
-sogenannte „gekropfte“ Pa- 
r.dleltrager muDte in gut 
abgewogenen Yerhaltnissen 
neu gesehaffen werden. Dio \
Art der Stutzung, auf brci-

_______ A S Z
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ten Pfeilern oder auf kriiftigen, stark bolastcten 
Pcndelwiinden (Abb. 1 und 2), war dabei- m it miilS- 
gebend. Die Entscheidung erfolgte zugunsten der 
Pendclstiitzung (Abb. 2), die neben der Ersparnis . 
an Auflagern und Gelenken noch eine crhebliche 
Ersparnis an Stutzweite. 1.2 statt 11 bringt. Das ganze 
Gebildo wird dadurch ungemein klar, ruhig und ein- 
fach, dio Betonung der Umrahmung der Durehfahrt 
ist gliicklieh gotroffen, leicht und grofilinig fiigt sich 
das Bauwerk in die flachę Landschaft ein. Auch die 
Forderung dor Marinę, die Briicke wegen der Gefalir 
einer Beschiofiung 'von der Seo aus moglichst niedrig 
und gedriickt zu haltcn, ist vóll erfiillt. Nicht ganz 
so gut golungeu erscheint die Losung bei der Rends- 
burger Briicke. Sie hat die Form einer Hiingebrucke, 
ist aber ein Gerbertriiger. Ihre Hauptstiitzon sind 

biegungssteife Fachwerkpfosten (Abb. 3). Die einge- 
hangto Ocffnung ist in der Mitte zu niedrig gewiihlt 
worden, ein Zugestandnis an die Form der Hiingc- 
linie. Auch bei dieser Briicke hiitte Muller
bei der Ausfiihrung licber die parallelgurtige Rahinen- 
form iihnlich wie bei Holtenau gesehen. SchlielSlich 
bringt der Yerfasser noch zwei Entwiirfe, Nbei denen 
der Mitteltrager niclit mehr frei vorgebaut werden 
kann. Es entsteht dann der reine - Auslegertrager, wie 
er au der' Hochbriicke bei Ilochdonn zur Ausfiihrung 
gekommen ist (Abb. 4).

Auf dic nahieren Erwagungen und die namentlich 
noch recht wichtigen Untersuchungen uber die an die 
Hoclibriicken anschliefienden Rampenbrueken einzu- 
gehen, wiirde zu weit fuhren. Ich kann dio Schrift 
3)r.'3iig. Mullers allen Briickeningenicuren nUr warmstens 
empfehlen. Sie zeigt in belehrender Weise, wie audi 
bei schwierigen Aufgaben -durch schrittweises Yor
gehen immer bessere Formen gefunden werden konnen,' 
die sclilieOlieh den Grundbcdingungeń allen Bauens, 
dem „Waliren, Guten und Schonen" voll und ganz 
entsprechen. Boihny.

S ch w a r z e , Bruno, ®r8ying. Regierungabau- 
meister: Das L e li r l in g  sweaen der preu- 

Bisch-hessischen Staatseisenbahn - Yerwaltung 

unter Beriicksichtigung der Lehrlingsverli!ilt- 

nisse in Handwerks- und Fabrikbetrieben. Ein 

Handbuch mit 56 Abb. Berlin : Julius Springer 

1918. (X, 511 S.) 8°. G
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Das Buch nennt sioh Handbuch, will also ein 
Nachsehlagowork uhcr das Eisonbahnerlehrlingswesen 
sein. Es ist in erster Linie fiir Eisenbahner goschrieben. 
Dor Nichteisenbahner bekommt in denkbar ersohopfen- 
dpr Weise Einblick in das Alter, donUmfang und die Son- 
derart des Lehrlingswesens bei der Eisenbahn. Man ataunt 
iiber die Gesamtheit der Einrichtungen und Vorschriften, 
dio bis ins kleinste gehen und an alles denken, dem 
fiir die Ausbildung verantwortlichen Beamten etwas zu 
yergessen unmoglieh machen. Das Buch gibt alles an 
die Hand, was zur Normung des Eisenbahnerlehrlings 
gehort. Wie etwas von der Zwangslaufigkeit des Eisen- 
bahnbetriebes vor dem Kriege iu dieser Normung steokt, 
so fehlt der Lehrlingserziohung der Eisenbahn etwas 
von dem Geiste der Technik und dem frischen Zuge des 
schaffenden Lebenś, die durch Ycrwaltungsparagraphcn 
und Schulstubenluft ersetzt scheinon.

Der Inhajt gliedert sich in neun Teile und behan
delt nach einem geschichtlichcn Ueberblick die das Lehr- 
lingswesen regelnden Teile der Gcwerbeordnung und die 
Dienstyorsehriften der preuBisch-hessischen Staatseison- 

bahnverwaltung, dio Annahme der Lchrlingo, den Lehr- 
yortrag, die Werkstatt- und Schulausbildung, die Ge- 
sellenpriifung, das Lohn- und Wohlfahrtswesen, die 

Werkstatt- und Schulriiume. Ein Anhang befaBt sieh mit 
der handwerksmiiBigcn Ausbildung der Frau.

Die Teile I  bis IV  sind in  der Breite ihrer Dar
stellung fiir Nichteisenbahner kaum fcsselnd. Es fallt 
einigermaflen auf, daB dio Gewerbo-Ordnung fiir No- 
benbetriebo der Staatseisenbahnverwaltung nicht gilt; 

ais Teehnikor Jaohelt man leicht iiber solehe yorwal- 
tungsreolitliehe Spitzfindigkeiten. Teil V behandelt die 
praktisohe Ausbildung. Etwa, 95 %  aller Eisenbahner- 
lehrlinge sind Sehlosser; andere Berufo zahlen also nicht. 

Der Eisenbahnschlosser steht ungefahr in dor Mitte 
zwiBchen dem Sehlosser des Ilandwerks und dem Ma- 
schinensehlosser der Industrie. Besondere Genauigkeit 
yerlangt dor Beruf nieht, wohl eino gowisse Violseitig- 
kcit in dor Behorrsehung der Arbeiten am Oborbau und 
an den rollenden Betriebsmittoln. Die hieriiir erforder
lichen Faeharbeiter hat dio Lehrlingsausbildung dor Staats- 
eitenbahn in genugehder Zahl und technisch wohlbefrie- 

digender Giite geliofort.

Hier wird zweokmaBig von Teil IX ,  der Einrich- 
tung der L e h r l i n g s  w o r k s t i i t  t on  gesprochon. Wenn 

man die Grundriśse der Werkstatten auf ihre allgomeine 
Bedeutung hin ansieht, so wird man inne, mit wieyiel 
kleineron Verhaltnissen mas hier im Vergleich zur Indust rie 
zu tun hat. Die Bedeutung des Eisenbahnlehrlingswesens 
liegt in der Zahl der Werkstatten, nicht in deren GroBe 

und Ausstattung. Dem Fachmann bietet die Anordnung 
der Werkbanke und Maschinen ais Aufgabe keine Schwie- 
rigkcit, die gczeigten Beispiele sagen nichts Besonderes. 
Der Verfasser botont selbst dio Knappheit der fiblichen 
Ausstattung mit Maschinen, besonders das "Fehlen dor 
Frasmasehinen. AuBerdem durfte in keiner gut ausge*- 
stattoten Lehrlingswerkstatt dioHorizontalbohrmasohine, 
StoBmaschino, Rovolverdrohbank, Hinterdrehbank. 

Schleifmasehine fehlen, sonst mangelt dem gelernten 
Sehlosser zu yiel an neuzeitlicher Ausbildung. Die un- 
teren Zahlen iiber den Platzbedarf gelten fiir die bo- 
zeichnete maschinenarme Schlosserausbildung; man tut 
gut, sich an Zahlen von mehr ais 9 m~ fur jedon Lehr- 
ling zu halten. Das in der Industrie merkbare Bestre- 
ben, den Lehrling zwei Jahre in der Lehrwerkstatt aus- 
zubilden, wiirde die Verhaltnisse der Eisenbahnoraus- 

bildung einschneidond andern.

Anders die S c h u l a u s b i l d u n g .  Hier ist erfreu- 
lich viel Gutes gesagt und zusammengetragen. Man 
findet ersehopfend und unmittolbar vorwendbar geord- 
net, was man sonst miihsam aus Amtsblattern, Zeit- 
schriften, Biichern und Fabrikdrnckschriften zusammen- 

suchen muB. Unter den Lehrfaehem ist auch das Turnen

nicht vergessen. Der Abschnitt „dio Gesellenpriifung“ 
bietet dom Suchenden Rat und Hilfe in allen Dingen.

Lohn- und Wohlfahrtseinrichtungen fesseln nur in 
zweiter Linie. Die handwerkliche Ausbildung der Frau 
ist nieht mehr zeitgemiiB.

Wenn man das Buch aus der Hand legt, bedauert 
man, daB so yieles iiberholt ist durch dio Entwieklung 
seit 1918. Auclr dem Mannę aus der Industrie ist das 
Handbuch in don Fraaen der Lehrlingsausbildung niitz- 
lich; auf schcinbar unbedeutende Fragen gibt es be- 
stimmte Antwort. Vor allem bringt es stets Zahlen. 
W ohl fragt man nach dem Studium des Buches gerade 
heute, ob der Eisenbahner im  riehtigoh Geist erzogen 

wurde, und es driingt sich die Antwort auf: „Der 
Buehstabe totet, abor der Geist macht lebendig."

Hani Daiber.

Herb erg, Georg, S>r.*3nfl-> Beratender Ingenieur, 
Stuttgart: Handbuch der FeueriirigsteeŁinik 

und des Dompfkessclbetriebes mit einem An- 

hange iiber allgemcine Warinetechnik. 2., vcrb. 

Aufl. Mit 59 Abb. und Sehauliuien, 90 Zalilentaf. 
sowie 47 Rechnungsbeispielen. Berlin:' Julius 

Springer 1919. -XI, 357 S.) 8°. Geb. 18 JL

Durch Neubcarbeitung, Ergiinzung, Aufnahme 

einiger neuerer Absehnitte ist das brauchbare Buch 
unter Bcqutximg di!r inzwischen erschieneuen For- 
schungsarbeiten vorvollstandigt worden und sein Um- 
fang gestiegen.' Das Wertvollste bleibt indessen der 

Inhaltr der alten ersten Auflage. Wer sich ais Prak- 
tiker iiber die vcrbrennungfthporetischcn Grundlagen 
des' Kesselbetriebes raseh unterrichten will, dem kann 
das Bueh sehr empfohlcn werden. Dio yielen Zahlen- 
angaben machen es zu einem \vortvollen Naehschlage- 
bueh fiir die Bediirfiusse des Betriebes. Die starko 
Henorhebuhg der wirtschaftlichen Gesichtspunkte 
macht es auch fiir diejonigen nutzlieli, dio in den 
Stoff nicht tiefer eindringon wollen. Dic uniibersicht- 
liche Anordnung, dio thcoretischo und betricbswirt- 
schaftlicheAbhandlungen mit einer gewissen Absiehtlich- 

keit in buntem Weehsel bringt, ist auch in der 
zweiten Auflage bcibehaltcn worden. Yielleicht ent- 
sehliefit sieh der Yerfasser bei oiner spateren Auf
lage doch noch zu einem planmaBigen Aufbau des 
Buches, der dcm Betriebsmann lieber sein wird und 
auch den Studierenden don Stoff besser im ganzen 
erfassen und iibersehen liiBt. K. Rummęl.

Schmolder, Robert, Geheimer Oberjnstizrat: Die 
Verstaatliehung des Arbeitsmarktes. Berlin: 

Leonhard Simion Kf. 1920. (32 S.) 8 °. 2 JL  
(Volks\virtschaftlicheZeitiragen. Nr. 306, Jg. 40,

H. 2.)

Die Sehwachen, dic der derzeitigen Organisation 
des Arbeitsnaehweiswcsens in Deutsehland anhaften, und 

Vorschlage zu ihrer Abhilfe macht der Yerfasser 
zum Gegenstande seiner Ausfuhrungcn. Er betont 
m it Recht, daB es nicmals Ausgabe der Arbeitsnach- 
weiso sein darf, den Arbeitgeber in der A u awarii der 
fur seine Zwecko geeigneten Arbeitskriifte zu beein- 
flussen. DaB derartige Bestrcbungen tatsfichlich in 
den Kreisen, die die Organisation des deutschenArbeits- 
naeliwciswesens jetzt entschcidend beeinflussen, vor- 

handen sind, ist leider eine Tatsache. Ob das von dem 
Yerfasser empfohlene Ililfsm ittel, eino staatlicli zen- 
tralisierte „rcine" Arbeits v e r m i 1 1 1 u n g , das llieh- 
tige ist, mag jedoch dahingcstellt bleiben. Immerhin 
gibt die Schrift wertvolle A»regungen, der \ erbesse- 
rung des Arbei+snachweiswesens volle Aufmerksamkeit 

zuzuwenden. Dr. JL  Halin. -
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Verein deutscher Eisenhiittenleute.
f- - ■ 

Philipp KeCler *f*.

Wahrend des Aufruhrs ira Ruhrgebict wurde der 
Oberingenieur dor „Gemeinschaftsstelle SohmierniitteI“ , 
P h i l i p p  K e O l e r ,  bei don Kiimpfen am Wasserturm 
in Essen so schwer yerwupdet, daB er am 24. Miirz 

seinen Verletzungen erlag.
Philipp KcGler wurde am 14. No- 

vember 1881 in Heidelberg gcboron.
Er blieb dort bis znr Ablegung dor 
Einjiihrigen-Prufung. Die Neigung 
k u  praktisch -technischcr Wirksam- 
ke it, bestimmte ihn zum Ingenieur.

Deutsclilands aufbliiiiende Seefahrt- 
gab dabei seinem ins Weite streben- 
den Blick die Richtung: er wurde 
naeh einer Lehrzeit ala Sclilosser 
Marine-Ingenieur. Drang zur Er- 
weiterung seiner Kenntnisse und 
wissensehaftlich-grundlicho Veran- 
lagung brachten ihn auf den oin- 
schliigigen Schulen yorwiirts und 
liefien ihn alle Priifungcn glanzend 
bestehen. 1908 giundete er den 
eigenen Ilerd und wurdo ais ln- 
genieur der Vaeuum Oil Comp. an 
Land seBhaft. Die neue Tatigkeit 
fiihrte ihn auch nach Leipzig, wo 
er eifrig die Vorlesungen an der 
Universitiit belegte und in ernstem 
Studium bis zur mitternachtigen Stunde sieh die 
ehemisehen Kenntnisse erwarb, dereń Notwendigkeit 
fiir seinen Beruf er erkannt hatte. Nach kurzer 
Uebergangszeit bei oiner andoron Firma wurde er 
m it Beginn des Krieges techniseher Offizi.:r bei d(X 
gefahryollen Unternehmungen der Minensuchflottille und 
tat m it Begeisterung nrid Aufopferung seinen anstrengen-

den Dienst zu Deutsclilands Ehre. 1917 ais Ingenieur 
der damais ins Leben gerufenon Beratungs- und Frei- 
gabestelle fiir Schnuermittel in  Dusseldorf yerpflichtet, 
half er m it seiner ganzon Kraft und seinen reichen 
Kenntnissen bei dem wiehtigen Werk des Durćhhaltens 

mit den uns zur Verfiigung stehon- 
den wenigen Sehmiermittein. Nach 
Auflosung diosor Stello Endo 1919 
blieb er ais Beamter des Vereins 
deutscher Eisenhiittenleute bei der 
Gemeinschaftsstelle ■> Schmiermittel, 
die das Erbe der Beratungs- und 
Freigabestelle antrat. Unermiidlieh 
bereit, m it seinem i Pat zu helfen, 

neueAnregungen zu finden undmit- 
zuteilon, war er m it der Organisa
tion seines neuen Wirkmigskreises 
beschaftigt, ais ihn der Tod ereilte.

Der Verein verliort in ihm nieht 
nur eine tiichtige teehnische Kraft; 
seinen Mitarbeitern und Vorge3etz- 
ten war er in seiner Frisehe und 
Ruhrigkeit, seiner Uneigenniitzig- 
keit und Hilfsbereitseliaft, seiner 
Begeisterungsfahigkeit und nioht 
zuletzt in seiner tatigen . Va- 
teriandsliebe ein hochgeschatzter 
Weggenósso, dem von allen 

Seiten freundschaftlioho Horzlichkeit entgegengebraeht 
wurde. Seinem Charakter entsprach es,, dafi er elfriges 
Mitglied der Essener Biirgerwehr wurde; im Kampfe fur 
seine heiligsten Giiter, sein Vaterland und sein gliick- 
liches "Heim fiel er, und bis zu seinem letzten Augen
blick yerlór er nicht den Glauben an sein Yolk und die 
deutsche Zukunft.

Fiir die VerelnsbUeherel sind eingegangen:
(DI? Elngender t o d  OpBnhenłcen sind mit *tnem *  bez^ehnot.) 

H o f f m a n n ,  Franz, Direktor der Allg. Deutschen 

Kraftwerke, e. G. m. b. IL , Halle a. S .: Die neue 
E n o r g i e g e w i n n u n g .  Die Energiegewinnung 
der Zukunft. (M it 1 Taf.) Leipzig: Gustav Schlem- 
rainger (1919). (14 S.) 8°.

I I  u 11 o n , Frederick Remsen, Sc. D .: A U  i  s t o r y of 
the American Soeiety of Meclianical Engineers from 
1880 to 1915. Publ. by tho Soeiety. (M it zalilr.,  
Taf.) New York City (29 West 39th Street): 
Selbstverlag der American Soeiety of Meehanieal 

' Enginecrs 1915. (V II, 355 S.) 8°.
I s a y ,  Hermann, Dr., Rechtsanwalt am ICammer- 

gericht und Priyatdozent an der Technischen Iloch- 
schule Charlottenburfj: Die priyaten R  e o li t e und 
luteressen im Fricdensvertrag. Berlin: Franz Yahlen 
1919. (152 S.) 8°. 7,20 JL  

l a m e r ,  Dr. jur et phil,, Geschiiftsfuhror: Zwolf Jahre 
R  u li r v e r o i n. Eine Denkschrift, im Auftrage des 
Vorstandes [des] Yeremfs]’  zur Sehiffbarmachung 
der Ruhr, E, V., Sitz Witten, hrsg. (M it 2 K t.) 
W itten: Markische Druokerei u. Verlagsanst., Aug. 
Pott, 1919. (84 S.) 8 °.

L a n d  b o r g ,  P., Ir .:  I j z o r  en staal. (Met 124 

afb.) Amsterdam: Maatschappij voor goede en goed- 
koope lectuur 1919. (203 S.) 8°.

(Yakbiblioteek.)
[W. J . van Dongen*, Haag.]

L  a v a n d i e r , E., (2ipl.--,3ng.),'Betriebachef in Differ- 
dingen: B e i t r a g  zur Frage der Warmewirtsehaft 
auf Hiittenwerken. Vortrag, gehalten in  der • „Asso- 

ciation des Iugśnieurs et Industriels luxembourgeois“ 
a:n 19. Oktober 1919. Luxemburg (1919): M.-Huas. 
(50 S.) .8°. [A. Knaff*, Liixemburg.]

L e n z ,  Friedrich, Dr. jur. et’ph il.,‘a. o. Professor der 
Staatswissenschaften in  Braunschweig: Das I n s t i -  
t u t* fiir Wirtschaftswissenschaft zu Braunschweig. 
Braunschwcig: Friedr.Vieweg & Sohn* 1918. (18S:) 8°.

Angoh.: O r d n u n g  fiir die Besucher des In- 
siituts fiir Wirtschaftswissenschaft. 1919. (1 BI.) 4°.

(Techn. Hoohsoh.* Braunschweig.)
P e i s e r ,  Herbert, Direktor der Berlin-Anliaitischen 

Maschinenbau-A.-G.: Grundlegende B o t r a e l i t u n -  
g e n  zur Betriebs-Rechnung. Vortrag, gehalten in 

AusschuB* fur Wirtschaftliche Fertigung in  Berlin 
am 22. Oktober 1919. (M it 1 Taf.) O. O. [1919.] 
(20 S.) 8<V

Yereins - Nachrichten.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslosl
Beachtet die 51. Listę der Stellung Suchenden auf Seite 122/23 des Anzeigenteiles.


