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Vom Stahlwerks-Yerband zum Eisenwirtschaftsbund.

I jer Anfang 1904 mit groBen und berechtigten 

Hoffnungen ins Leben gerufene Stahlwerks- 

Verband wird in Kurze endgultig zu Grabę getragen 

■werden, denn fiir Lieferungen nacli dem 1. Juli d. J. 

werden aufch die bisher noch im Stahlwerks-Verbande 

verbliebenen Werke wieder selbstiindig und unmittel

bar A-Produkte an die Kundsehaft verkaufen konnen.
Das Ende des Stahlwerks-Verbandes entbehrt 

nicht einer gewissen Tragik. In erster Linie ist sein 

Zerfall auf den ungliicklichen Kriegsausgang zurttck- 

zuftihren, der die deutsche Eisenindustrie nicht nur 

aus ihrem Zusammenhang riB, sondern sie auch des 
weitaus groBten Teiles ihrer Erze in Lothrjngen und 

Lusemburg beraubte und sie iiberdies hinsichtlich 

der Belieferung mit Kohle infolge der verringerten 

Forderung und der an Verbandsstaaten zu liefernden 

Mengen in eine schwierige Lage brachte, die haufig 
sogar zu Betriebseinstellungen zwang. Der lange 

Krieg und sein unglucklicker Ausgang hat(ten yer

haltnisse geschaflen, die eine Verlangerung des Stahl

werks-Verbandes auf der bisherigen Grundlage, erst 

recht aber einen Ausbau, wie er bei seiner 
Grundung in Aussicht genommen war, nicht zu- 

liefien, und so muBte dieser Riese im deutschen 

Wirtschaftsleben ais natiirliche Folgę der Schick- 

salsschliige, welche. die deutsche Wirtsehaft er- 

litten hat, ein traunges Endo nehmen. Trotzdem 

fehlte es nicht an gewichtigen Stimmen, die zum 

Wohle der Allgemeinheitwunschten, der Stahlwerks- 

Verband mochte erhalten bleiben, man sollte ver- 
suchen, iiber die jetzigen schwierigen Yerhaltnisse 

durch Verstandigung mit den widerstreitenden 

Gruppen liinwegzukommen, damit er bei der doch 
iiber kurz oder lang erforderliclien Neuordnung der 

Eisenindustrie ais Grundlage diene; aber diese 
°  Stimmen verhallteń wie die Stimme des Predigers 

in der Wiiste. Die Macht der Verhaltnisse war eben 

starker, und selbst der starkę Druck der Regierung, 

die dreimal eine zwangsweise Yerlangerung des 

Stahlwerks-Verbandes verfiigte, reichte nicht aus, 
die wilden StrSmungen, denen die Eisenindustrie 

seit Kriegsende ausgesetzt ist, in ruhige Bahnen zu 

leiten. Es ist bedauerlich, daB es nicht gelungen ist, 

den Stahlwerks-Yerband, in dem im Laufe seines 

16jahrigen Bestehens eine ungeheure Fiille von Er- 
fahrung und Geschaftskenntnis, die sich auf den 

X X . .

ganzen Erdball erstreekt, angesammelt war, zu er
halten, aber man darf sieh nicht der Erkenntnis ver- 

schlieBen, daB nach Lage der Verhaltnisse eine frei- 

willige Verlangenmg des Stahlwerks-Verbandes 
schlechterdings unmoglich war. Die Zeit wird kom

men, die wieder einen Stahlwerks-Verband verlangt. 
Dieser Zeitpunkt muB abgewartet werden, seine 
kiinstliche vorzeitige Herbeifiihrung wiirde ein MiB- 

griff sein, der haturgemiiB zum MiBerfolg fiiliren 
miiBte. Denn nur im freien ZusammenschluB der 

Werke beruht der Erfolg der Verbande, wie ander

seits fiir das gesamte Wirtschaftsleben uberhaupt 
nur die freie Betatigung aller Kriifte Voraussetziing 

dafiir ist, daB das Volk in seiner Gesamtheit aus ihm 

Nutzen zielit. Eine jede Bedruckung oder Einengung 
der Wirtsehaft muB notgedrungen dahin fiihren, 

daB diese sich an anderen Stellen Ausgange sucht, 

und die natiirliche Folgę ist dann, daB diese Stellen 

nun ebenfalls leicht verstopft werden. Man kommt, 
also bei einer Zwangsbewirtschaftung praktisch nicht 

daran Yorbei, fortgesetzt umzuandern und neu an- 

zuordnen, weil sich eben die Wirtsehaft nicht zwangs- 
laufig eiiiheitlich regeln laBt, ohne schwerste Er- 

schiitterungen bald hier, bald da heryorzurufen. Das 

haben wir seit dem Kriege genugsam beobachteń 
konnen. Ganze Bandę von Vcrordnungen sind er- 

schienen, welche die armc, schwer gepriifte Wirt- 
schaft wieder auf die Beine bringen sollten, ihre Zahl 

ist Legion; aber man darf sich fuglich mit Recht 
fragen, ob hierdurch etwas besser geworden ist. 

Man erlieB Hochstpreisverordnungen und setzte 

Hochstpreise fest, aber gibt es wohl Menschen, dic 
diese Hochstpreisverordnungen nicht ubertreten 

haben? Der Erfolg dieser Yerordnungen war der, 

daB sie die Menschen lehrten, die Gesetze zu iiber- 

treten, und dic darin liegende Erziehung zur ,,TJn- 

moral“ ist zu einem "gewissen Teil an den Verhalt- 
nissen, wie wir sie heute haben, und an der Ziich- 

tung von Schiebern und Schiebertum mitschuldig. 

Dem Stahlwerks-Verband darf man im allgemeinen 
das Zeugnis ausstellen, daB er es verstanden hat, 

soweit die von ihm vertriebenen Erzeugnisse in 

Frage kommen, Schieber und unlauteire Elemente 
fernzuhalten, wie er anderseits durch richtige Preis- 

politik das Wirtschaftsleben vor Erschiitterungen 

zu bewahren suchte und es dadurch in wohltuender
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Weise festigte. Jedermann wird wunśchen, daB die 
Preisbildung wie fruher iB geordnete Bahnen geleitet 

werde; behordliche Eingriffe aber in MaBnahmen und 

Anordnungen, die nur praktisch erfahrcne Stellen 
zweckmaBig treffen konnen, mussen zu Ycrwirrun- 

gen und Beunruliigungen fiihren,die einen Zusammen- 

bruch zur notwendigen Folgę haben. Man gibt sich 
durchaus triigerischen Hoffnungen hin, wenn man 

glaubt, die zwangsweise Bewirtschaftung sei ein ge- 

eignetes Mittel, um durch sie zu dem gewiinschten 
Ziele zu kommen. Die Behorden sollten sich darauf 

beschriinken, dafiir zu sorgen, daB das Wirtschafts- 

leben vor weiteren Storungen und Erschiitterungen 
bewahrt bleibt und der Schutz der Arbeitswilligen 

gewaMeistet wird. Eine den tatsachlichen Be- 

diirfnissen entsprechende Ein- und Ausfulirgolitik, 

die SchlieBung des sogenannten Loches im Westen, 

die verhindert, daB groBe Werte ins Ausland ver- 
schoben werden, werden dazu beitragen, Ordnung im 

Wirtschaftsleben wicderherzustellen. UnerlaBlich 
fiir eine Gesundung der Wirtsehaft ist es aber, daB 

endlich einmal unsere Yerbindlichkeiten, die wir den 

feindlichen Staaten gegeniiber auf Grund des Frie- 
densvertrages zu erfiillen haben, zahlenmaBig fest- 

gestellt werden, damit das Volk Aufklarung iiber 

unsere tatsaehliche Finanzlage erhalt. Dic weitere 
Auśgabe von No ten ohne Deckung muB auf das 

MindestmaB beschriinkt werden. Das sind in groBen 

Ziigen die Aufgaben, dereń Losung sich die Regie
rung mit allen Kraften zu widmen hatte. Sind diese 

gelost, dann wird Ruhe und Ordnung und'damit 

Stetigkeit wieder bei uns einkehren. Man mag zu- 
geben, daB sich die Regierung bemiiht, diese Losung 

herbeizufiihren, doch seheint es, daB dies nicht mit 
dem der Wichtigkeit und Dringlichkeit der Siehe 

' entsprechenden Naclidruck geschieht. Geradezu be- 
dauerlich ist es aber, daB sich die Regierung, statt 

-.sicli ausschlieBlich der ,Verwirklichung der groBen 

"Aufgaben zu widmen, in Kleinarbeit verliert, die ge

eignet ist, die Gesundung unserer Wirtsehaft zu 
verhindern. Wir haben es im Kriege erleben mussen, 

daB von Staats wegen standig neue Aemter geschaffen 
wurden, dereń Notwendigkeit und ZweekmaBigkeit 

vom Volke nicht begriflen worden sind. Nach Be

endigung des Krieges glaubte man allgemein an einen 
rasclien Abbau dieser Kriegsstellen, aber nur zum 

Teil sindsie bis jetzt verschwunden, wahrend andere 

uns weiterhin mit ihrerv Bevormundung begliicken. 
Dagegen sind aber neue Aemter wie Pilze aus dem 

Boden entstanden, die yom griinen Tisch die Wirt- 

schaft leiten und dem Kaufmann mit Rat und Tat 
zur Seite stehen wollen. Wenn man bedenkt, unter 

welch schwierigen Verhaltnissen der deutsche Kauf

mann und der Fabrikant es vor dem Kriege durch 

eigene Kraft; dureh FleiB und Klugheit verstanden 
haben, dem deutschen Erzeugnis einen bevbrzugten 

Platz auf dem Weltmarkte zu sichern und dem deut

schen Arbeiter Arbeit und Brot zu yerschaffen, indem 

sie aller Konkurrenz trotzend Auftrage aus allen 
Landern der Weit lierausholteii, dann mutet es eigen-

artig an, sehen zu mussen, wie derselbe Kaufmann 

und derselbe Fabrikant nun am Gangelbande ge- 
fiihrt werden, und man fragt sich unwillkiirlich, ol> 
das wirklich so sein muB. Man wird sagen, es iśt die- 

neue Zeit, die neue Grundsatze und neue Gesichts- 
punkte fur die Leitung der Wirtsehaft aufgestellt hat. 

Man vergiBt aber, dafi die Einsicht und das Streben 
des Einzelnen in der Vergangenkeit GroBes liervor- 

gebracht haben, und will die personliche Tiichtigkeit 
durch ,,Gemeinwirtschaft“ , in der der Staat das letzte 

Wort spricht, ersetzen. Man bilćtet fiir die einzelnen 

Industrien sogenannte Selbstverwaltungskorper, oder,. 

wie der Fachausdruck lautet: „man zieht sie auf“. 
Ein solcher Selbstverwaltungskorper ist neuerdings- 

der deutschen Eisenindustrie beschert worden: der 
E isenwirtschaftsbund, auf dessen Entstehung 

und Zwecke nachstehend naher eingegangen werden 
soli.

Nach monatelangen Yerhandlungen iiber die Rege

lung der Eisenwirtschaft, die zwischen dem Reichs- 

wirtschaftsministerium einerseits und den Eisen er- 
zeugenden Werken, den Eisen verbrauchenden In
dustrien und dem Handel anderseits stattgefunden 

hatten,' verftigte der Reicliswirtschaftsminister durcli 

Verordnung vom 1. April d. J. auf Grund des § 1 

des Gesetzes iiber eine vereinfachte Form der Gesetz

gebung vom 17. April 1919 zur Regelung der Eisen
wirtschaft die Bildung eines Selbstverwaltungs- 

korpers unter der Bezeichnung Eisenwirtschaftsbund.. 

Ais Begriindung fiir die Notwendigkeit der Bildung 

des Eisenwirtschaftsbundes wurden vom Reichswirt- 

Schaftsministerium die MiBstande angegeben, die auf 
dem Eisenmarkte seit Kriegsende zutage getreten 

sind. Eś soli zugegeben werden, daB MiBstande tat- 

sachlich entstanden sind, aber es muB mit Recht be- 

zweifelt werden, daB die Yerordnung des Reichswirt- 

schaftsministeriums geeignet ist, diese zu beseitigen, 

da sie dereń eigentlicher Ursache, namlich dem Mangel' 
an Eisenerzeugnissen und der Beseitigung durcli He- 

bung der Erzeugung uberhaupt nicht Reehnung tragt, 

sondern lediglich yersuclit, durch ,,Bestimmungen^ 

eine Regelung der Eisenwirtschaft zu erreichen.. Um 

sich ein einigermaBen klares Bild iiber die Vorge- 

schichte der jetzigen Lage des Eisenmarktes machen 
zu konnen, ist es notwendig, auf den mit Einstellung 
der Kriegshandlungen beginnenden Zeitabschnitt. 

zuriickzugreifen. Die deutsche Eisenindustrie ist seit 

Kriegsende in der Hauptsache auf den Bezug ausliin- 

discher Erzeangewiesen, woftirsieZahlung in auslandi- 
scher Wahrung zu leisten hat. Die Arbeitsleistungen 

sind bedeutend zuriickgegangen. Die verminderte Er- 

zeugnng und das teilweise Stilliegen der Betriebe- 
verursachten an sich bereits wesentlich erhohte Ge

stehungskosten, die durch den Bezug auslandischer 

Rohstoffe stańdig weitere Erhohungen erfuhren, da 

einerseits das Ausland seine Preise hoher schraubte- 

und anderseits unsere Yaluta sich andauemd riick- 
wiirts bewegte. Dazu trat eine Yerteuerung samtlichcr 

Lebensunterhaltskosten, die wiederum erhohte- 

Lohnforderungen im Gefolge hatten. Walirend so
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die Gestehungskosten der Eisen schaffenden In

dustrie sich in ununterbrochener Aufwartsbewegung 

befanden, y-ersuchte das Reichswirtschaftsministe- 
rium die natttrliche Preisbildung zu liemmen, um den 

Inlandspreis auf miiBiger Hohe zii halten, und die 
Werke sollten sich, unbescliadet der Uniibersehbar- 

keit der Preisgestaltung, fiir jeweils im voraus zu be- 

stimmende Zeitraume zur Einhaltung fester Preisć 

verpflichten. Ein derartiger Zwang erschien den 

Werken angesichts der. ewig schwankenden Yerhalt- 
nisse ais unvereinbar mit den Pfiiehten eines ordent- 

lichen Kaufmannes; notgedrungen muBten sie jedoch 

nachgeben. Aus dieser Zwangslage entstanden in 
der Folgezeit besóndere Forderungen der Werke, die 

darin bestanden, daB entweder fiir Neueisenlieferun- 

gen bestimmte Mengen Schrott von den Abnehmern 

zuriickverlangt, oder fur einen bestimmten Teil der 
Neueisenlieferungen, der zur mittelbaren Ansfuhr 

dienen sollte, Zahlung in auslaridischen Devisen und 

zum Auslandpreise yerlangt wurde. Man mag hier- 
ttber denkeii, wie man will, tatsachlich entstanden 

diese Forderungen auf ganz naturliche Weise infolge 
der Nothge, in der sich die Werke befanden, von 

denen eine groBe Anzahl auBerdem noch alte, ganz 
erhebliche Auslandschulden zu decken hatte, die 

infolge des beangstigenden Sturzes unserer Mark- 

wahrung sich in kurzer Zeit vervielfacliten. Es ist 

bereits gesagt worden, daB die Erzeugung der Werke 
seit Kriegsende ganz bedeutend zuriickging. Von 

dieser geringen Erzeugung muBte ein groBer Teil 

wieder ausgefiihrt werden, um den Werken die Mog- 

liclikeit zu geben, ihre ausliindischen Rohstoffe zu 

bezahlen, und der dann yerbleibende Rest konnte 
natiirlich nicht ausreichen, um den riesigen Bedarf 

des Inlandes zu decken. DaB sich bei diesem MiB- 

yerhaltnis in Yerbindung. mit den stiindigen Preis- 
schwankungen nach oben MiBstande ergaben, sclieint 

nicht yerwunderlich. Ziinachst beklagten sich die 

Verbraucher daruber, daB sie nicht geniigend Eisen 

erhielten, und dann klagten sie iiber die Sonder- 
forderungen der Werke, die nichts weiter ais eine 

versteckte Preiserhohung waren, und baten die Re
gierung um Hilfe. Die Erzeuger vertraten dagegen 

den Standpunkt, daB sie ihr moglichstes zur Ver- 

sorgung des Inlandes getan hatten, und daB die Ver- 
, braucher haufig sogenannten Schieberfirmen mehr 

ais das Doppelte der von ihnen geforderten Preise 

gezahlt, ja, daB manche Eisenverbraucherfirmen das 

ihnen gelieferte Eisen mit groBem Nutzen ohne vor- 
herige Bearbeitung weiterverkauft, also gewinn- 

bringende Handelsgeschafte auf ihre Kosten gemacht 

hiitten. Da die Preiskurve sich standig in aufsteigen- 

der Richtung bewegte, so war es fiir manche Firmen 

ein lohnendes Geschaft, das ihnen gelieferte Eisen 
bis zur nachsten Preiserhohung zuriickzuhalten und 

dann mit Gewinn weiterzuverkaufen. DaB bei einem 

solchen Yerfahren der Eisen verbrauchenden Indu

strie vielfach das Eisen vorenthaltenundunnotigver- 

teuert wurde, ist gewiB bedauerlich. Den Werken 

kann aber hieran eine Schuld nicht beigemessen wer

den, da sie unmóglich die endgultige Verwendung 

ihrer Lieferungen iiberwachen konnten, von denen 

iiberdies ein ganz bedeutender Teil von Schieber

firmen durch das sogenannte Loch im Westen ins 

Ausland verschoben wirde, ohne daB selbst die Re
gierung in der Lage war, dies wirksam zu unterbinden. 

Im iibrigen widmeten sich die Verbraucher mehr denn 

je der Ausfuhr und erzielten infolge ihres immerhin 
niedrigen Einkaitfspreises und des Tiefstandes unserer 

Valuta reeht gute Gewinne, die noch viel holier hatten 

sein konnen, wenn sie die Ware nicht verschleudert 
hatten. Wie billig die Yerbraucherfirmen die Werk- 

stoffe erhalten haben, geht z. B. daraus hervor, daB 

sie wiederholt fertige Eisenkonstruktionen im Aus
lande zu einem billigeren Preise anboten, ais ihn der 

Eisenerzeuger fiir das zur Herstellung der Konstruk- 

tionen benotigte Stab- und Formeisen im Ausland 

forderte. Die Klagen der Verbraucher konnen daher 
allgemeiri ais berechtigt nicht anerkannt werden; so

weit dic Eisenerzeuger in Frage kornmen, mussen sie 

zuriickgewiesen werden, denn diese habenjhnen durch 

ihre Preisstellung stets eine gute Gewinnmoglichkeit 

gelassen. Anstatt nuli aber mit allen Mitteln fiir eine 
ausreichende Steigerung der Eisen- und Stahlerzeu- 

gung zu sorgen und eine Guterverscliiebung ins Aus

land zu verhindern, wodurcli ohne weiteres allen 
Klagen der Boden entzogen worden ware, benutzte 

die Regierung die Klagen der Verbraucher dazu, um 

den Gedanken der Wisselsclien Planwirtschaft, der 

im Sommer 1919 fallen gelassen wurde, wieder auf- 
zunehmen und ihn nunmehr, in etwas veninderter 

aber nicht yerbesserter Form, zu venvirldiclien.
Vielleicht ist es kein Zufall, daB das Ende des 

Stahlwerks-Verbandes und die Geburt des Eisen- 
wirtschuftsbundes zeitlich ungefahr zusammenfallen; 

die Regierung gab vor, daB' an Stelle des Stahl- 

werks-Verbandes eińe andere Stelle treten miisse, die 

die Deckimg des dringlichen Inlandbedarfes an Walz- 

eisen sicherstelle. In gewissem Sinne soli also der 
Eisenwirtschaftsbund den Stahlwerks-Verband er- 

setzen, sein Naclifolger werden. Was die Verordmmg 

des Reichswirtschaftsministers vom 1. April 1920 

iiber die Bildung des Eisenwirtschaftsbundes an- 

langt, so hat der Regierungsvertreter in der ersten 

Vól 1 versammlung des Bundes von ihr gesagt, daB 

die darin yorgesehene Regelung der Eisenwirtschaft 
„keine ideale Losung“ der Frage darstelle und sie 

nur ais Notbehelf angesprochen werden konne. Das 

gleiche sagte der Vorsitzende des Eisenwirtschafts

bundes, wobei er hinzufiigte, daB die Erzeugerunter- 
nehmer die Ycrantwortung fiir eine erfolgreiche Durch

fuhrung der Verordnung ablehnen miiBten; nachdern 

die Verordnung aber Gesetzeskraft .erlangt hatte, 

wollten die Erzeugerunternehmer mit gutem Willen 
an der Durchfiilirung mitarbeiten und yersuchen, eine 

brauchbare Regelung der Eisenwirtschaft in Deutsch

land herbeizufiihren. Sodann wurde von der Yoll- 

yersammlung beschlos^en, eine Reihe von Aenderun
gen einzelner Bestimmungen bei dem Volkswirt- 

schaftlichen AusschuB der Nationalversammlung zu
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beantragen, da letzterer grundsatzlich bereits seine 
Gehehmigung zu ctwaigen Abanderungsyorschlagen 

zugesagt hatte. Eś ist zu wiinschen, daB die Genehmi- 
gung erteilt wird, da anderseits die Durchfiihrbarkeit 

der Verordnung uberhaupt in Frage gestellt wird.

Im § 1 der Verordnung heiBt es, daB zur Regelung 

der Eisenwirtschaft ein Selbstverwaltungskor- 

p er, der „Eisenwirtschaftsbund"., gebildet wird. Aus 
den weiteren Paragraphen ergibt sich aber, daB es mit 

der Selbstverwaltuug dieses KOrpers auBerst schlecht 

bestellt ist, denn im Grunde genommen yerwalten 

der Reiehswirtsehaftsminister und seine Konunissare 
die Eisenwirtschaft, und der Selbstyerwaltungskorper 

ist dereń ausfiihrende Stelle. Was der Reichswirt- 
schaftsminister mit seiner Verordnung vorlegt, -ist 

kein Selbstyerwaltungskorper, sondern die Zwangs- 

wirtschaft in Reinziiclitung. Es wird daher bean- 
tragt, die beziigliche Bestimmung derart abzuandern, 

daB die Tatigkeit des Reichswirtschaftsministers auf 

die Beaufsichtigung und auf ein fest umgrenztes Ein- 

spruchsrecht beschrankt wird.
Der wirtschaftlichen Regelung durch den Eisen

wirtschaftsbund unterliegen:
Gruppe I: Roheisen, Ferromangan und Ferro

silizium, Schrott, GuBbrucli und Spane. 

Gruppe I I :  Halbzeug, Eisenbahn- Oberbauzeug, 
Formeisen, Stabeisen, Walzdralit, 

Bleche, schmiedeiserne Roliren, Eisen- 

bahnradsiitze, Eisenbahnachsen, Ba

der, und Radreifen.
Die Reihe der Erzeugnisse kann erweitert oder be

schrankt werden. Das letztere soli gescliehen, wenn 
dies sich ais unbedenklich erweisen sollte, oder wenn 

es gelingt, die nach § 11 der Verordnung zu bildenden 
Lieferungsgemeinschaften zu festen, das ti- und 

Ausland umfassenden Verbanden auszubauen.

Der Eisenwirtschaftsbund besteht in gleiclier An- 

zahl aus Vertretern der Unternehmer und Arbeit- 

nehmer der Gruppen Erzeugung, Handel und Ver- 

brauch. Seine Organe sind der aus dem Kreise der 

Erzeugeninternehraer yorzuschlagende Vertrauens- 
mann und seine zwei Stellyertreter, von denen der 

erste auf Vorsehlag der Erżeugerarbeitnehmer zu 

wahlen ist, die Vollversammlung, bestehend aus 
70 Mitgliedem und 70 Stellvertretern und den Ar- 

beitsausschiissen. Die Mitglieder der Vollversamm- 

lung werden von den einzelnen ira § 5 der Yerord- 
nung bezeichneten Gruppen ernannt.- Die Mitglieder 

der Arbeitsausschusse werden von der Vollversamm- 

lung gewlihlt. Zurzeit bestehen insgesamt seclis Ar- 

beitsausschiisse und zwar fiir Roheisen, Stahlschrott, 
GuBbruchund GuBspane, der InlandsiirbeitsausschuB, 
der AuBenliandelsausschuB und der SaarausschuB. 

Der RoheisenaussclmB hat 32 Mitglieder, die iibrigen 

Ausschtisse haben 36 Mitglieder und die gleiche An- 
zahl Stellyertreter. Die Arbeitsausschusse werden 

ebenso wie die Vollversammlung paritatisch besetzt. 

AuBer den Mitgliedem konnen Sachverstandige zu 
den Sitzungen der Arbeitsausschusse hinzugezogen 

werden. Moglichst alle Fachgebiete und alle Bezirke

Deutsclilands miissen in der Vollversammlung und 
demnach'auch in den Arbeitsausschiissen yertreten 

sein.
Die hauptsaeliliehsten Aufgaben des Eisenwirt- 

schaftsbundes bzw. des Reichswirtschaftsministe- 

riums sind:
Decknng des dringenden Inlandbedarfes, Fest- 

setzung der Preise und Verkaufsbedingungen, dic 
Regelung der Ein- und Ausfuhr und die Regelung 

der Schrottwirtschaft.
Der hauptsiichlichste Zweck der Verordnung, die 
Sicherstellung des dringenden Inlandbedarfes, soli 
durch Bildung von Lieferungsgemeinschaften durch 

die Werke erreicht werden. Fiir die Nichterfiillung 

von Lieferungsverpflichtungen ist die Entriclitung 
von BuBen yorgesehen. Auch kann das Eigentum an 

den der Bewirtschaftung unterliegenden Erzeugnissen 

ziu: Sicherstellung des dringenden Inlandbedarfes ent- 
zogen, ferner konnen Bestandsaufnahmen, Durch- 

suchungen und Beschlagnahmungen yom Reichs- 

wirtschaftsminister angeordnet werden.

Dies ist, zusammeirgefaBt, der Inlialt der Yerord- 
nung. Wenn man die Verordnung durchliest, kann 

man sich des Gefiihls nicht erwehren, daB hier ein 

groBer, schwerfalliger Apparat aufgeboten worden ist 

zur Losung einer Aufgabe, der er nieinals gewachsen 
sein wird. Es steht fest, daB die inliindische Eisen- 

erzeugung fiir den inlandisclien Bedarf nicht aus- 

reicht, zumal da ein betrachtlicher Teil wieder aus- 
gefiihrt werden muB, um die zur Eisenherstellung 

erforderlichen Rohstoffe bezahlen zu konnen. Es gibt 
zwei Mogliehkeiten, den fehlenden Teil zu ersetzen, 

namlich die Steigerung der inlandisclien Erzeugung 

pder dic Eiscneinfuhr. Eine Steigerung der Erzeu

gung kann nur erreicht werden, wenn man den Werken 

ihre uneingeengte Bewegungsfreiheit liiBt, und was 
die Einfuhr von Walzeisen anlangt, so bedurfte es 
hierzu wahrlich keines so groBen, schwerfiilligen 

Apparates, wie ihn der Eisenwirtschaftsbund darstellt, 

das liiitte sich durcli eine einfache Freigabe <ler Ein

fuhr ermoglichen lassen. Da die Eisendecke zu kurz 
ist, will man den inlandisehen Bedarf unterteilen 

nach dringlichem und nicht dringlichem Bedarf. Es 
wird also zunachst eine wilde Jagd nach Dringlich- 
keitsbescheinigungen einsetzen. Mit dem Dringlich- 

keitsschein in der Hand hat man lediglich Anspruch- 

auf baldige Befriedigung, aber noch kein Materiał. 
Die Lieferung hangt dann noch von yerschiedenen 

Umstanden ab, besondcęs davon, ob der dringliche 

Bedarf nicht groBer ist ais die zur Verfiigung stehen- 

den Erzeugungsmengen. Alsdann entsteht die Frage, 

wie wird der nicht dringliche Bedarf gedeckt? Der 

Vergleicli mit der Butterkarte driingt sich einem 

unwillkiirlieh auf.
Die Preis frage zu losen ist der Eisenwirtschafts

bund gleichfalls nicht imstande. Entweder er folgt 
der naturlichen Preisbildung, und dazu bedarf es 

seiner Mitwirkung nicht, oder er wirlct preishemmend 

und fiihrt dann einen Riickgang der Erzeugung her- 
bei, wie wir dies bei anderen zwangsbewirtecliafteten
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Erzeugnissen, z. B. in der Landwirtschaft, feststellen 

muBten. Die Schwierigkeiten in der Ycrśorgung des 

Inlandes werden in dem Falle noch groBer und ganz- 
lieh unlosbar werden. Man kann es also drehen wie 

man will, Tatsachliches zu leisten wird dem Eisen- 

wirtschaftsbundo nicht beschieden sein. Die Regie
rung hat auch wohl die Schwierigkeiten eingesehen, 

die sich der Losung der Aufgabe, die sie sich seibst 
gestellt hat, entgegenstellen. Sie bezeichnet ihren 

Versuch zur Regelung der Eisenwirtschaft ais „keine 

ideale Losung11 und ais „Notbehelf11. Nach den Er- 
fahrungeji der Kriegswirtschaft hatto man glauben 

sollen, die Behorden wiirden sieh hiiten, noch einmal 
mit untaugliehen Mitteln und biirokratischen Mafi- 

nahmen in einen so fein gegliederten Wirtschafts- 

zweig, wic ihn die Eisenindustrie darstellt, einzu- 
greifen; daB man es dennoch getan hat und zugibt, 

den gordischen Knoten nicht gelost zu haben, scheint 
darauf hinzudeuten, daB die Bildung des Eisenwirt- 

sehaftsbundes nicht allein aus praktischen Erwagun- 

gen, sondern hauptsachlich aus anderen Grtinden 
erfolgt ist. Es hat sich noeh immer bestatigt, daB 

die freie Wirtschaft die Grundbedingung fiir die 
gesunde Wirtschaft ist. Ein Wirtschaftskorper, dem 

die unbedingt erforderliclie Beweglichkeit des Ent- 
schlusscs genommen ist, muB zuriickgehen, wie auch 

ein kranker Wirtschaftskorper in einem solchen Falle

niclit wieder gesunden kann. DaB wir gerade in den 

jetzigen schweren Zeiten, in denen uns freieste Be- 
tatigung aller Krafte zum gemeinsamen Wiederauf- 

bau so sehr not tate, noch tiefer in die Zwangsjacke 

mit dem schonen Namen ,,Selbstverwaltungskorper“ 

gesteekt werden,'ist eine bittere Ironie unseres Ge- 
schickes. Auch das wenige, was uns noch geblieben, 

die urwiichsige, innere Kraft, um die uns die ganze 

Welt beneidete, wird damit der yerkiimmerung und 
Vernichtung anheimfallen. Wohin wir mit derartigen 

Versuchcn am Wirtschaftskorper kommen werden, 

wird die Zukunft zeigen. Wer lebt, erlebfs. Den 

Eisenwirtschaftsbund aber, der in gewissem Sinne 
an die Stelle des alten sterbenden Stahlwerks-Ver- 

bandes treten soli und doch mit diesem in keiner 
Hinsicht verglichen werden kann, mochten wir daran 

erinnern, daB sich in der Beschrankung der Meister 

zeigt. Und wenn die Verhiiltnisse in Deutschland 

besser werden, und dic Eisendecke wieder lang genug 

ist, dann werden yon seibst alle MiBstande, die eine 
so natiirliche Ursache haben und die nur auf natiir- 

lichcm Wege beseitigt werden konnen, yerśchwinden. 

Vielleicht kommt der Tag noch eher ais wir jetzt 

ahnen, an dem es heiBt:
Vom Eisenwirtschaftsbund 

zum Stahlwerks-Yerband.
A. W .

Einiges aus der Werkstatte des Edelstahlwerkers.
Von Direktor Sr-^ug. E rd m a n n  K o t lin y  in Traisen (Nieder-Oesterreich).

2. Festlegung der Arbeitsbedingungen fiir die Erzeugung von Chromnickelstahl 

fur Fliegerwellen.1)

V
on seiten der Heeresverwaltung war im Jahre 

1916 das Yerlangen gestellt worden, die 
Erzeugung von Fliegerkurbelwellen, und zwarvon 

Standmotorwellen, aufzunelunen. Fur diese Wellen 

waren folgende Gutewerte yorgeschrieben :

Streck-
grenze
ker/ram4

Fcatlgkeit

kg/mniJ

Deh-
HUDiT

%

Kontrak
tion

%

Kerb-
zUhlgkelt

mkg:

Langs-

Probe 95-110 105-120 7 45 8 '

Quer-
Próbe 95-110 105-120 4 15 2,5

Die Werte fiir die Dehnung und Kontralction 

sind Mindestwerte. Der Untersehied zwischen 

Streck- und Bruchgrenze soli 10 kg nicht ttber- 

schreiten. Die Zerreifiproben sind mit 8-mm-

B,undstaben auszufiihren; die Dehnung wird auf 

eine Mefilange 1 =  11,3 ]'F bezogen. Die 
Kerbschlagproben sind mit einem 7ó-mkg-Pendel- 

sehlaghammer durchzufiihren, und zwar mit Pro

ben yon 20 mm Quadrat bei 120 mm Auflager- 

weite und 4 mm Rundkerb, 5 mm tief.
Durch Versuche, die an anderen Stellen yor

genommen worden waren, warfestgestellt worden,

') Vgl. St. u. E. 1920, 8 Jan., S. 41/6.

daB diese Gutewerte am leichtesten mit einem 
Stalli yon nachstehender Zusammensetzung ein- 

zuhalten sind: bis 0,20 °/o C, 0,40—0,6%  Mn,
0,2 — 0,3 %' Si, 1 — 1,5 %  Cr und 4— 4,5 % Ni.

W ir erzeugten einen Stahl dieser Zusammen

setzung ais Einsatzmaterial fiir Konstruktions- 

teile, bei denen hochste Festigkeit bei groBer 

Zahigkeit yerlangt wird.

Es wurden zwei der lagernden Schmelzungen 

herausgesucht, und von jeder wurde eine Probe- 

welle hergestellt. Die qualitative Erprobung der 

Wellen ergab einwandfreies Materiał; ja, es waren 
dieErgebnissesogaralsvoi'zugliche zu beżeichnen, 

da die Werte der Querproben die untersten 
Grenzen weit hinter sich lieBen. Es waren in 

den Querproben Kerbzahigkeiten von 6 mkg bei 

120 kg/mm* Festigkeit, 6 %  Dehnung und 36 % 

Kontraktion festgestellt worden.

Die Abnahme dieser Wellen erfolgte derart, 

dafi von jeder rohgeschmiedeten Welle zwei 

Probestiicke abgestoehen wurden, die mit der 

Yorgeschruppten Welle zur Yergiitung kamen 
und hierauf zur Herstellung der Zerreifi- und 

Kerbschlagproben yerwendet wurden. Der Rest 

dieser Stucke wurde in der Mitte senkrecht zur
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Querrichtung eingekerbt und unter der Presse 

gebrochen, um das Aussehen des Querbruches an 

einer grOfieren Flachę zu erkennen. Sowohl die 

Keibsclilagproben der Querproben ais aucli die 
Bruchstucke der Probestiicke mttssen durcbwegs 

sehniges Gefiige bei gutem Fliefivermogen auf

weisen.

Die Probewellen entsprachen diesen Anforde- 
rungen ebenfalls vorziiglich; das Fliefivermogen 

war sehr gut, und das Bruchaussehen war durch- 

weg śehnig und zeigte keine Querstruktur. Der 

Querbruch war bis auf den etwas geringeren 

Fliefirand vom Langsbruch kaum zu unterscheiden.

Auf Grund der Probewellen sollte nun die 
Erzeugung der Standmotorwellen im Grofien auf- 

genommen werden. Zu diesem Zwecke wurde 

eine grofiere Anzahl von Schmelzungen herge

stellt. Bei dereń Erprobung stellte sich nun 

heraus, dafi der Stali! zwar die vorgeschriebenen 

GUtewerte ergibt, dafi er aber nicht das unbe
dingt notwendige sehnige Bruchgefiige aufweist.

Die Schmelzungen, die zur Herstellung der 

ersten Wellen verwendet worden waren, waren 

ebenso wie die niclitentsprechenden im 2,5-t- 
Heroultofen hergestellt worden. Das Arbeits- 

yerfahren war in beiden Fallen in der gleichen 

Art durchgefiihrt worden, ein Unterschied lag 
nur in dem Einsatz. Bei den Probeschmelzungen 

waren steirische Blechabfalle ais Einsatz ver- 

wendet worden; diese Abfillle waren aber im 

Jahre 1916 nicht mehr zu erhalten. Es wurden 
daher bei der Herstellung der weiteren Schmel

zungen eigene Elektroabfalle yerwendet. Diese 

Abfalle waren beziiglich des Phosphorgehaltes 
sehr rein; daher wurde bei diesen Schmelzungen 

im Gegensatz zu den mit Blechabfallen erzeugten 

nur mit einer oxydischen Schlacke gearbeitet. 

Nach den Ergebnissen von Yersuchen, die bei 

hOher gekohltem Chromnickelstahl gemacht wor

den waren, wurde angenommen, dafi ein Arbeiten 
mit zwei oxydischen Schlacken und die dadurch 

bedingte Ueberfrlschung des Bades schadlich ist.

Bis zu diesem Zeitpunkt war der Herstellung 

dieses Stahls keine besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt worden. Da wiederholte Versuche, bei 
denen der Einsatz gewechselt wurde, qualitativ 

einen Mifierfolg brachten, so wurde begonnen, 

durch planmafiige Versuche den EinfluB der ein

zelnen Arbeitsbedingungen auf die Stahlbeschaffen- 
heit zu untersuchen.

Die Erzeugung des Elektrostahles wurde in 

der bekannten Art und Weise durchgefiihrt. Es 

wurde durchwegs fester Einsatz, und zwar reinste 

Abfalle yerwendet. Nach dem Niederschmelzen 
wurde das Bad mit einer oder mit zwei oxydi- 

schen Schlacken behandelt, die nach dem Ab- 

schlacken durch eine weifie Schlacke ersetzt 
wurden. Dio Zahl der oxydischen Schlacken rich- 

tete sich nach dem Reinheitsgrade des Einsatzes. 

Nach mindestens halbstundiger Einwirkung der

weifien Schlacke wurde das Ferrochrom, Ferro- 

mangan und Ferrosilizium zugegeben; nach einer 

weiteren Viertelstunde wurde der Strom ausge- 

schaltet, und nach mehr oder weniger langem 

Abstehen im Ofen wurde yergossen. Die Dauer 
des Abstehens richtet sich nach der Hitze der 

Schmelze.

Auf die Giite des Stahles konnen folgende 

Bedingungen einen Einflufi haben: 1. der Ein
satz, 2. die Desoxydation und die Art ihrer 

Durchfuhrung, 3. die Legierung, 4. die Tempe

ratur der Schmelze wahrend der Herstellung,

5. die GieBtemperatur, 6. die Erstarrungszeit. 

Moglicherweise hat auch die Temperatur zur 

Zeit des Zusatzes der -'Legierung einen Einflufi. 

Der Einflufi jeder einzelnen Bedingung lafit sich 

nur erfahrungsgemaB feststellen. Um den EinfluB 

der einzelnen Bedingungen zu erforschen, wurde 

eine aufeinanderfolgende Reihe von Schmelzungen 
mit nahezu dem gleichen Einsatz hergestellt, und 

bei diesen Schmelzungen wurde immer der Reihe 

naeh eine Bedingung geaudert. Durch qualitative 

Untersuchung jeder, einzelnen Schmelzung sollte 

der Einflufi der jeweilig geanderten Bedingung 
ermittelt werden. Bei samtlichen Schmelzungen 

wurden iiber alle Arbeitsbedingungen genaue Auf- 

schi'eibungen gefiihrt.

Bei den Schmelzungen fiir Fliegerwellen war, 
in der Annahme, daB eine allzustarke Oxydation 

von schadlichem Einflufi auf die Stahlbeschaffen- 

heit ist, beabsichtigt, mit mogliehst reinem Ein

satz zu arbeiten, um die Osydation des Bades 
auf das geringste einzuscliranken. Der reinste 

Einsatz, der zur Verfugung stand, waren die 

eigenen Elektrostahlabfalle, namlich Chromnickel
stahl-, Nickelstahl- und Werkzeugstahlabfalle; 

bei den Versuchsschmelzen wurde mit diesen 

Abfallen gearbeitet.

Zuerst wurde der Einflufi der Art des Ein

satzes untersucht.

E in f lu C  des E in s a tz e s .

Versuch 1. Durch diesen Yersuch sollte 

festgestellt werden, ob bei Verwendung reinsten 

Einsatzes und weitestgeliender Desoxydation ein 

einwandfreier Stahl erhalten wird. Gleichzeitig 

sollte dieser Versuch zeigen, ob %die Art und 

Weise, in der das Nickel dem Bade zugegeben 
wird, von Einflufi ist. Fiir je fiinf Schmelzungen 

wurde der genau gleiche Satz vorbereitet. Bei 
fiinf 'Schmelzungen wurden 1000 kg Elektro- 

Chromnickel-Einsatzstalilabfałle und 1000 kg 

Elektro-Ckromnickel-Konstruktionsstahlabfallemit 
einem Nickęlgehalt der gewiinschten Zusammen

setzung yerwendet. Bei den weiteren fiinf Schmel

zungen wurden je 2000 kg unlegierte Elektro- 

Werkzeugstahlabfalle eingesetzt.
Der Einsatz der beiden fiinf Schmelzungen 

war yollkommen gleich; die Abfalle der gleichen 

Schmelzungen waren auf dieselben gleicbmafiig
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aufgeteilt worden. Das notwendige Nickel wurde 

bei den Sehmelzungen, bei denen Werkzeugstahl- 

abf&lle verwendet wurden, nach dcm Einschmelzen 

zugegeben.
Nach dem Einscbmełzen wurde eine Probe 

genommen; sie zeigte bei samjlichen Sehmelzungen 

noch nicht den geniigenden Grad der Welchheit. 

Es wurde daher Erz eingetragen; um ein un- 

notiges Ueberfrischen zu yermeideń, erfolgte der 
Zusatz allmahlich. Sobald die Sehmelzungen ge- 

niigend weich waren — die letzten Proben zeigten 

Potbruch — wurden die Sehmelzungen vor dem 

Abschlacken mit Ferromangan desoxydiert bzw. 

rotbruchfrei gemacht, um die Desoxydationsmittel 
auf eine moglichst lange Zeit zur Einwirkung 

kommen zu lassen, dann wurde nach dem Ab
schlacken zu dem blanken Bad sofort Ferrosilizium 

zugesetzt.
Nach dem Abschlacken wurde die weifie 

Schlacke erzeugt; nach halbstundiger Einwirkung 

•derselben wurde eine Probe genommen, welche 

Rotbruch zeigte. Daher wurde noch Ferromangan 

und Ferrosilizium und nach Erhalt der Rotbruch- 

freiheit das Ferrochrom zugesetzt. Letzteres 
wurde 10 min vor dem Abstich bzw. vor dem 

Abstellen des Stromes zugegeben.

Samtliclie Sehmelzungen wurden im Ofen nicht 

allzustark iiberhitzt. Die Feststellung der Tempe

ratur der Sehmelzen im Ofen war mit dem op- 

tischen Pyrometer versucht worden. Doeh konnten 

damit keine besonderen Erfolge erzielt werden, 
daher wurde die Temperatur oder yielmehr der 

Vergleich der Hitze der Sehmelzen auf folgen- 

■dem Erfahrungswfcge mittels einer Schopfprobę 

durchgefiilirt.
Der Probel5ffel, der ziun Schopfen der nor- 

malen 2 kg schweren Sclimiedeproben yerwendet 

wird, wird gut mit Schlacke eingehullt und hier- 

auf mit flUssigem Stahl gefiillt. Die Oberfl&che 

•des Stahles wird im Loffel freigelegt, und mit 

der Stoppuhr wird die Zeit festgestellt, die bis 

zur Bildung einer Haut an der Oberfl&che des 

Stahles verstreicht. Diese Probe gibt nur dann 

Yergleichswerte, wenn alle Zusatze (Ferroman

gan, Ferrochrom, Ferrosilizium) im Bade sind. 

Ist nur das Ferromangan in der Schmelzung 

yorhanden, so ist die Zeit bis zur beginnenden 
Erstarrung eine sehr lange. Die Probe ist unruhig; 

infolge des Entweichens der Gase gelangt immer 
•wieder neues Materiał an die Oberflache. Ist 

das Ferrochrom auch eingesetzt, so bildet sich 

die Haut sehr rascli. Wird dann das Ferro

silizium noch zugegeben, so steigt wieder die Dauer 

■der Erstarrungszeit. Es konnte also mit dieser 

Probe nur die Temperatur der fertigen Schmelzung 

yergleichsweise ermittelt werden. Die Erstar- 

rungszeiten der Scliopfproben bewegten sieli bei 

■diesen Sehmelzen in den Grenzen von 15 bis 2 5 sek.
Die Sehmelzungen -wurden im Ofen 4 min 

lang abstehen gelassen und hierauf auf je einen

460-mm-Quadratblock und einen 164-mm-Rund- 

block yergosseri.
Die Erprobung der Stahlbeschaffenheit er

folgte mit dem 164-mm-Rundblock, der auf 
60-min-Quadratsta.be ausgewalzt wurde. Von die

sen wurden je zwei 25 mm starkę Scheiben ab- 

gestochen, die in der Mitte 5 mm tief eingekerbt 

wurden. Beide Scheiben wurden im Wasser bei 

840° gehartet; eine der Scheiben wurde dann 
im Bleibade bei 400 bis 450°, jenach der Hartę 

im geh&rteten Zustande, angelassen. Es ist dies 

die gleiche Bebandlung, der die Wellen zur Er- 

langung der vorgeschriebenen Giltewerte unter- 

worfen werden miissen.
Nach der in dieser Art durchgefuhrten Warme- 

behandlung wurden beide Scheiben unter einem 
Dampfhammer mit einem Schlag gebrochen, um 

das Bruchaussehen im Querbrucli festzustellen. 

Die Festigkeit wurde mit dem Brinellsohen Kugel- 

druckapparat . ermittelt; die Werte derselben 
wurden nach dem Durchmesser des Kugelein- 

druckes der Zahlentafel, welche die Aktiebolaget 

Alpha in Stockholm herausgibt, entnommen. Der 
Brinellsclie Kugeldruckappąrat war fiir eine 

Kugelbelastung von 3000 kg gebaut. Einwand

freie Sehmelzungen muBten bei dieser Probe sehni- 

gen Bruch, gutes Fliefiyermogen und ent- 

sprecliende Festigkeit aufweisen.
Die Erprobung dieser zehn Sehmelzungen er

gab im vergiiteten Zustande durchweg korniges 

Gefuge, bei schleclitem Fliefivermogeu In ge- 

liartetem Zustande war der Bruch bei naliezu 

allen Sehmelzungen sehnig. Ein zweimaliges Har

ten bei 840 bzw. 760 und einmaliges Anlassen 

bei 450 °, bei welcher Behandlung das kornige 
Gefuge mitUnter in selmiges zu verwandeln ist, 

hatte auch keinen Erfolg. Das Ergebnis dieses 

Yersuches ist also nur das, daC selbst bei "Yer
wendung des reinsten Einsatzes, gleicligiltig ob 

dieser mit Nickel oder nicht mit Nickel legiert 

ist, der Stahl nicht den Anforderungen entspricht.

, Die Desoxydation der Sehmelzungen vor dem 

Abschlacken bewahrte sich nicht; sie hatte nur 

zur Folgę, daB der Mangangehalt zu hoch stieg, 

da nach der Herstellung der weiBen Schlacke 
infolge Rotbruchs neuerdings Ferromangan nach- 

gesetzt, werden mufite. Diese Art des Arbeitens 

war daher bei der zweiten Halfte.der"Schmel- 

zungen aufgegeben worden. Bei diesen wrurde in 

der alten Art gearbeitet, d. h. die Desosydation 

bzw. der Zusatz des Ferromangans und des Ferro- 
siliziums wurde erst nach kalbstiindiger Einwir

kung der weifien Schlacke vorgenommen.

Da trotz reinstem Einsatz qualitativ ein Mifi- 

erfolg erzielt wurde, so mufi daher der Schmelz- 

yerlauf bzw. der Arbeitsgang in erster Linie auf 

die Stahlbeschaffenheit von EinfluB sein.
Die folgenden Versuche sollten aufklaren, 

welche Arbeitsbedingungen in erster Linie Ein- 

flufi haben. Es war angenommen worden, dafi
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die Dauer der Erstarrung von grofiein EinfluC 

sein wird. Um bei den weiteren Versuchsreihen 

beziiglich der GieCyerhaltnisse einwandfrei zu 

arbeiten, wurde nun zuerst untersuclit, welchen 

EinfluC die Erstarrungszeit hat.

E in f lu C  der E r s ta r r u n g s z 'e it .

Versuch 2. Um den EinfluC der Erstarrungs

zeit auf das Bruchgefuge zu ermitteln, wurde 

bei zwei Schmelzungen, bei denen Elektrochrom- 

nickelabfalle -ais Einsatz y er wendet wurden, je 
ein Błock von 250 bzw. 200 mm □ und 1200 mm 

Lange in einer auf 250° yorgewilrmten Sand

form, je ein Błock der gleichen Abmessungen in 

je eine GrauguCkokille, 

die auf 270° bzw. 80° 

bzw. 30° yorgewarmt 

war, abgegossen. Die 
heifien Kokillen (270°) 
waren auCerdem, um sie 

yor rascher Warmeaus- 
strahlung zu schiitzen, in 

Sand eingeformt, der auf die gleiche Temperatur 
erliitzt war.

Die kalten Kokillen wurden nach dem Ab- 

gieCen mit kaltem Wasser uberrieselt. Yon den 
normalen Kokillen (80°) war noch eine zweite 

aufgestellt, in die aber nicht ron oben, sondern 

von unten (steigend) gegossen wurde. Hierdurch 

sollte auch gleichzeitig festgestellt werden-, ob 

die Art des GieCens yon EinfluC ist. Bei den 
von unten gegossenen Blocken wurde, sobald der 

Stahl die Haube erreicht hat, diese ebenfalls 
durch Gufi yon oben nachgefullt.

Die Arbeitsbedingungen waren bei' beiden 
Schmelzungen diegleichen; eineoxydische Schlacke, 

Desoxydation nach lialbstundiger Einwirkung der 

Schlacke, Zusatz des Ferrochroms eine Viertel- 

stunde vor dem Abstich. Die Schmelzungen waren 

heiB; die Schopfprobe ergab eine Zeit von
35 und 40 sek. Beide Schmelzungen wurden da

her 10 min abstehen gelassen; Die Schopfprobe 

ergab nach dem Abstehen 17 und 20 sek.

Es wurden zuerst dio Sandformen, danu die 

GrauguCkokillen, und zwar zuerst die heifien, 

dann die mittieren und zum Schlusse die kalten 

abgegossen. Die Erstarrungszeit der einzelnen 
Blocke wiirde durch wiederholtes Eintauchen 

einer Rute (4-mm-Runddraht) festgestellt.' Die 
Blocke wurden mit verlorenem Kopf abgegossen 

und waren im oberen Querschnitt weiter ais im 
unteren.

Die Erstarrungszeiten waren folgende:
~ 'i ....  1 ...

Sehmelzung I Sehmelzung I I
. mm mm

Sandform . . 35 33
heiBe Kokillen . ■ • . . 16 15
warme Kokillen yon oben 14 13

„ unten 14 13
Kalte Kokillen ..................

12 , 11

Wenn in Betracht gezogen wird, daB zum 
Abgiefien jedes Blockes 2 min notig waren, 

so kann gesagt werden, dafi die Blocke in den 
Kokillen alle gleichzeitig erstarrt sind.

Bei den Blocken in den Kokillen schritt die 

Erstarrung von unten nach oben und von der 

Seite nach der Mitte allmahlich vor sich, wah

rend es bei den Sandfórmen bis kurz vor der 

Erstarrung des ganzen Blockes moglich war, mit 
der Rute bis nahezu an den Boden zu kommen.

Um das Bruchaussehen der Blocke kennen- 

zulernen, wurde jeder Błock im oberen Drittel 

eingekerbt und gebrochen. Das Bruchaussehen 
der Blocke war folgendes:

Der untere Teil der Blocke wrurde auf 

90-mm-Quadrat-Stabe ausgewalzt. Die Feststel- 

lung der Gutewrerte erfolgte normal; Abstechen 
von je zwei 30 mm starken Scheiben, Harten 

und Vergiiten je einer Scheibe, Feststellung des- 

Querbruches beim Brechen im eingekerbten Zu- 

stande und Ermittlung der Festigkeit durch 

Kugeldruck. Die Ergebnisse sind in Zahlentafel 5 

zusainmengestellt.

Zahlentafel 5.

B ruchaussehen  der Q uerp roben  (90 mm  □).

Błock
Sehmelzung I on 

gehartet

d Sehmelzung II > 

Tergiitet

Sand. . .

heiBe
Kokillen

normale 
Kokillen 

yon oben 

„  unten 

kalte 
Kokillen

starko Qucrfaser, 
sehnig, flieBt gut

sohwaehe Querfaser, 
sehnig, flieBt gut

starko Querfaser, ; 

sehnig, durchsetzt 
m it Korn, flieBt 
mager

sohwaehe Querfasor, • 
sfcarkkornig, flieBt 
schwach

»> ff 

ty ti

Ais Ergebnis der Yersuche kann gesagt wer

den. dafi die' Kokillentemperatur keinen EinfluB 

auf die Stahlbeschaffenheit hat. Die Erstarrungs

zeit iibt insofern einen EinfluC aus, ais bei einer 

langen Erstarrungszeit der Stahl die Querstruk- 
tur in starkerem Mafie zeigt; eine lange Er

starrungszeit ist also yon Nachteil. Einen Ein

fluB auf das Gefuge, d. h. ob es sehnig oder 

nicht sehnig wird, hat auch die Erstarrungszeit 

nicht. Auch die Art des GieBens ist ohne Ein

flufi. Es wurde daher bei den folgenden Schmel-

Bloek Schmel* ung .T Sehmelzung II
!

S a n d fo rm .............................j korniger Bruch korniger Bruch

heiBe Kokillen .................... ) am Rande 20 mm strahlig, sonst korniger Bruch
normale Kokillen von oben | i* 40 ,, ,, ł> >> ł>

., unten i . .  „  40 „
kalte K o k i l le n .................... !

i
»  >. 60 ,, ,, »  >» »»
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Zahlentafel 6. E rgebnisse  dor Fes tig ke itsp roben .

Probe
nacli Zusatz von Querprobe (Bruchaus»ehen) Kugeldruclc

zung
kg

nach
min

geblrtet TergUtet
gehurtet

kiT

Yergutct

kg

• 1

i  

* 2

3 '

4

10 Fe Mn 

40 FoGr 
4 Fe Mn 

desgl. 

10 Fe Si

• 10 

15 

43

sehnig, flieBt gut-

sohwaohkornig, flieBt gut

sehnig, flieBt sohwach 

sehnig, flieflt gut

sehnig, flieBt gut 

sohwaohkornig, flieBt 
sohwach 

desgl. 

sehnig, flieBt gut

115

153

159

160

104

117

123

127

i 2

1

2

16 Fe Mn 

20 Fe Cr

27

7

.flieBt gut, sehnig 

sehnig, flieBt sohwach

flieBt gut, sehnig 

Eohwachkornig, flieBt 
sohwach

114

133

98

HO

3 20 Fe Cr
(45)i)

11
sehnig, flieBt sohwach desgl. 155 . 121

4 10 Fe Si — sehnig, flieBt gut sehnig, flieBt gut 148 ^ 121--------- -------—

zungen die normale GieBart, mattes VergieBen 
in handwarme Kokillen, beibelialten.

Verauch 3. U ntersuehung der Gefiige- 
anderung wahrend des Schm elzverlauf es.

Von dem Gedanken ausgehend, daB die Um- 

stande, die auf das Gefiigeaussehen von EinfiuB 

sind, am ehesten yermittelt werden, wenn unter

sucht wird, in welcher Art und Weise sich das 

Gefuge wałirend des Schtnelzverlaufes andert, 

wurden bei den nachsten Schmelzungen zu Yer
schiedenen Zeiten, und zwar sowohl unmittelbar 

nach den Zusiitze.n ais auch einige Zeit nach 

dereń Einwirkung, groBere Proben entnommen 

und qualitativ erprobt. Diese Proben wurden in 
Kokillen von 80 mm □ abgegossen und unter 

einem 200-kg-Dampfhammer bei den gleiehen 

Temperaturen auf 100 x 20 mm ausgeschmiedet. 
Von dem erhaltenen Flachstalil wurden zwei

50 mm breite Stiicke
k -- 100— *; abgesetzt', die in der

"\ !~] Mitte 5 mm tief ein-
gekerbt wurden (vgl. 

Abb. 1). Ein Stiick 

Abbildung 1. Abmessungen wurde gehartet, das 
der Probestuoke. zweite auf 3? licger- 

wellenharte vergiitet. 

Von _ beiden Proben wurde nach durchgefiihrter 
Warmebehandlung das Brucliaussehen im Quer- 

bruch blofigelegt.
Es wurden zwei Schmelzungen mit .Blech- 

abfallen hergestellt und bei beiden mit zwei oxy- 
dischen Schlacken gearbeitet. Nach demAbsclilak- 

ken der oxydischen Schlacke und Erhalt der 

weiBen Schlacke wurde Ferromangan bis zur 

Rotbruchfreiheit zugesetzt. Nach dem Zusatze 

des Ferromangan3 wurde die erste groBe Probe 

genommen.
Bei Entnahme der Probe wurde das Ferro

mangan zugegeben, und zwar bei einer Schmel

zung in einem Zusatz, bei der zweiten in zwei 

Teilen. Funf Minuten nach dem Zusatze des

x) Nach dem ersten Ferrochrom-Zusatz.

XX.,„

Ferrochroms bzw. des ersten Teiles des Ferro- 

chroms wurde die zweite Probe genommen. Nacli. 

dem zweiten Teil des Ferrochroms bzw. eine 
halbe Stunde nach dem Ferrochrom-Zusatz wurde 

die dritte Probe entnommen.
Das Forrosilizium wurde in die Pfanne zuge

setzt. Beim AbgieBen der Blocke wurde die vierte 

Probe genommen. -

Von den Flachproben wurden auch Langs- 

bruche erzeugt; diese waren bei den im Quer- 
bruch kornigen Proben durchwegs korniger ais 

die Querproben.
Das Ergebnis der Untersuehung der Proben 

ist in Zahlentafel 6 zusammengestellt.
Nach diesen Werten hatten die beiden Schmel

zungen den Anforderungen fiir Fliegerwellen ent- 

sprochen.
Aus der Untersuehung der Zwischenproben 

geht hervor, daB, solange kein Chrom in der 
Schmelze enthalten ist, der betreffende Stahl 

sehniges Gefuge aufweist. Durch den Chromgelialt 

wird das Gefuge sowohl im geharteten ais auch 

im vergiiteten Zustande kornig, und zwar um so 

korniger, je hoher der Chromgehalt ist. Ein 

Zusatz von Ferrosilizium wirkt auf das Gefuge 

wieder giinstig ein. Das Fliefivermogen .ist bei 

allen Proben ii^  geharteten Zustande besser ais 

im angelassenen.

Nach dem Chromzusatz ist da3 Gefugeaus- 
sehen kornig geworden; das Silizium hat das 

Gefuge giinstig beeinfluBt. Es wrurde nun unter

sucht, ob bei langerer Einwirkung des Ferro- 

siliziums dessen giinstiger EinfiuB sieli noch mehr 

geltend macht.
Daher wurde noch eine Schmelzung mit dem 

gleiehen Einsatz wie die vorhergehenden herge

stellt, bei der aber nur mit einer osydischen 
Schlacke gearbeitet wurde. Das Ferrosilizium 

wurde gleichzeitig mit dem Ferrochrom zugesetzt. 

Das Ergebnis der Untersuehung der einzelnen 

Proben ist , in Zahlentafel 7 zusammengestellt.

Die Schmelze war zur Zeit des Zusatzes des 

'Ferrochroms und Fcrrosiliziums nicht heiB. Die

88
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Zahlentafel 7. E rgebnisse  der Bruch- und  F es tig ke itsp ro ben .

Probe

Nach Zusatz Brucbausiehen Kugeldruck

h

naeh
min

gcb&rtet ftDgelasaea
geb&itet

kg

angelassen

i 15 EeHu 20 sehnig, flieBt gut flieBt gut, sehnig 114 100

2
30 Fe Cr 
18 Fe Si

15 sohwaohkornig, flieBt gut kornig, flieBt sohwaeh 129 117.

3
_ 10

spater
desgl. desgl. 133 114

4 —
30

spater
desgl. desgl. 133 114

5 Fertig probe desgl. ' desgl. 153 125

Schopfprobe zeigte nach Entnahme der zweiten. 

Probe 20 sek; vor dem Abstich war die Tem
peratur auf 35 sek gestiegen, die Schmełzung 

wurde daher 10 min lang abstehen gelassen.

Die Proben ergaben, daB das Ferrosilizium 

nur dann die ungiinstige Wirkung des Ferro- 

chroms auf das Gefuge aufhebt, wenn die Nei

gung zur Bildung eines selinigen Gefiiges im Bade 

schon vor dem Ferrochrom-Zusatz vorhanden ist.
Die ersten zwei Sehmelzungen hatten den 

Anforderungen entsprochen, die dritte hat ver- 

sagt. Der Unterschied in der Arbeitsweise bei. 

beiden Yersuchen lag darin, daB bei den ersten 

zwei Sehmelzungen mit zwei oxydischen Schlacken 

gearbeitet wurde gegenuber einer Schlacke bei 
der dritten Schmełzung, und dafi bei den ersten 

-zwei Sehmelzungen das Ferrosilizium erst in die 

Pfanne zugegeben wurde, wahrend es bei der 

•dritten Schmełzung in das Bad gleichzeitig m it' 
dem Ferrochrom zugegeben wurde. Es kann also 

entweder der Unterschied im Arbeiten mit den 

oxydisehen Schlacken oder der Unterschied in 

der Art des Zusatzes des Ferrosiliziumś die 
Ursache fiir die Abweichungen der GUtewerte sein.

In Anbetracht des Umstandes, daB ein Ar

beiten mit zwei oxydischen Schlacken eine Ueber- 

sattigung des Bades mit Sauerstoff zUr Folgę 

hat und eine solche nach den bisherigen Erfah

rungen von Nachteil ist, wurde der Art des 

Ferrosilizium-Zusatzes der EinflwB auf die Giite- 

werte zugeschrieben. Um die Riclitigkeit dieser 
SchluBfolgerung zuiiberpriifen, wurden zwei Schmel- 

zungen mit Blechabfallen in der gleiehen Art 

wie die letzte hergestellt, wobei das Ferrosilizium 

jedoch nicht in das Bad, sondern in die Pfanne 

zugesetzt wurde.

Diese beiden Sehmelzungen entsprachen eben
falls nicht den Anforderungen; die Art des Zu

satzes kann daher nicht die Ursache der Yer- 

schiedenheit der Giltewerte sein, sie diirfte iiber- 

raschenderweise in der Art des Arbeitens mit 
<len oxydisehen Schlacken zu suclien sein.

Um einwandfrei festzustellen, ob das Arbeiten 

mit zwei oxydischen Schlacken tatsachlich auf 
das Gefiige des Stahles von EinfluB ist, wurden 

sechs Sehmelzungen aus dem gleiehen Einsatze 

hergestellt. Der Einsatz wurde derart zusammen-

gestellt, daB zwei- Martinschmelzungen im Ge- 

wichte von 6000 kg gleichmaBig auf diese sechs 

Sehmelzungen aufgeteilt wurden. Eine der Schmel- 

zungen war ein fiinfprozentigerNickeleinsatzstalil, 

die zweite war ein reiner Martinstahl mit 0,8 % 

Kohlenstoff. Mit Ausnahme des Unterschiedes in 
der Behandlung mit den bxydischen Schlacken 

wurden alle sechs Sehmelzungen gleich behandelt. 

Das Ergebnis der wahrend des Schmelzens ge- 

nommenen Proben und der Blockprobeń ist in 

Zahlentafel 8 uud 9 zusammengestellt.

Die Analyse samtlicher sechs Sehmelzungen 
ist- naliezu gleich. Yon den Sehmelzungen mit 

einer oxydischen Schlacke ist nur Schmełzung B 
fiir Fliegerwellen fiir Standmotoren verwendbar, 

wahrend die drei Sehmelzungen mit zwei oxy- 
dischen Schlacken alle den Anforderungen ent

sprochen haben. Damit ist wohl einwandfrei der 
Nacliweis erbracht, dafi das Arbeiten mit zwei 

oxydischen Schlacken bzw. ein Ueberfrischen von 

Yorteil fiir die Stahlbeschaffenheit ist; DaB die 

Sehmelzungen mit zwei oxydischen Schlacken 

starkeren Rotbruch aufweisen, geht auch aus dem 
hoheren Ferromanganverbrauch hervor.

•Es wurde nun noch untersuclit, ob beim Ar

beiten mit zwei oxydischen Schlacken unter allen 

Umstanden, 'd. h. unabh&ngig von der Beschaffen- 

heit des Einsatzes, einwandfreier Stahl zu erhalten 

ist. Zu diesem Zwecke wurdei bei mehreren 

Sehmelzungen Alteisen minderer Gute verwendet. 
Trotz der Yerwendung der gleiehen Arbeitsweise 

wie bei den drei letzten Sehmelzungen war der 
Stahl schlecht. Es muB daher auc,h auf den 

E in s a tz  B u e k s ic h t  genom m en werden.

Es kommt natiirlich auch bei Verwendung 

zweier Schlacken vor, daB liie und da eine Schmel- 

zung den Anforderungen nicht entspricht, doch 

sind dies Ausnahmen. Damit keine Fehlschmelzen 

fiir Fliegerwellen gemacht werden — fiir Ein- 

satzzwecke sind die nur im geharteten Zustande 

selinigen ohne weiteres zu yerwenden — , wurde 

folgende Yorschrift fiir die Fertigung gegeben.

Bei den Sehmelzungen fiir Fliegerwellen muB 

unbedingt, auch wenń reinster Einsatz zur Yer

wendung kommt, mit zwei oxydischen Schlacken 

und einer Fertigschlacke gearbeitet werden. Nach 
dem Aufgeben der Fertigschlacke und WeiBwerden
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Zahlentafel 8. E rgebnisse  der S chm e lzen  m it einer o xyd ischcn  Sch lacke .

Schmel
zung:

I*robe nach Bruchaussehen Kueeldruck

min gehttrtet angclasseu
gch&rtcfc

kg
angetassen

kfr

17 Fe Mn 10
Langs- u. Querp:obe sehuig, 

flieBt gut

Liings- u. Qucrprobe sehnig, 
flieCt gut

110 72

A 45 Fe Cr 8
Langs- und QuerpTobo 

schwaohkornig, flieBt gut

Liings- u. Querprobe sehnig, 
m it Korn, flieBt gut

145 117 j
18 Fe Si 2 desgl. desgl. 150 120

Walzstab 50 mm Q Querfasermit Korn, flieCt gut 120

14 Fe Mn 16
Langs- u. Querbruoh sehnig, 

flieCt gut
Liings- u. Querbruch sehnig, 

flieCt gut
133 117 I

40 Fe Cr 7 desgl.
Liings- u. Querbruoh kornig, 

flieCt gut
M45 121

B
18 Fe Si 3 desgl.

Langs- u. Querprobe sehnig, 
m it sohwaohem Korn, 

flieBt gut

153 133

Walzstab O
l

o

! A Querbruch sehoig, flieBt gut
sohwaohe Querfaser, sehnig, 

flieBt gut
150 125

..... .......
15 Fe Mn 11

Langs- u. Querbruch sehnig, 
flieBt gut

Langs- u. Qucrbruch sehnig, 
flieBt gut

104 8l‘

G 42 Fe Cr 5
Langs- und Querprobe 

schwachkornig, flieBt gut

Langs- u. Querbruoh komig, 
flieBt gut

133 ' 117

20 Fe Si 3 desgl. desgl. 140 • 125

Walzstab
Querhruch schwachkornig, 

flieCt gut

Qtierbruoh komig, 

flieBt sohwaeh
140 125-

Zahlentafel 9. E rgebnisse  der S chm e lzen  m it  zwei oxyd isehqn  Sch lacken .

Schmel

zung

Probe nach Bruchaussehen Kugeldruck

kff mili
 ̂ gehiirtet angelaasen

gehiirtet

kg

angelaasen

kg

•

A l

20 Fe Mn

40 FoCr 

18 Fe Si 

Walzstab 5(

23

6

3

mm Q

Liings- und Querbiuch 
sehnig, flieBt gut

desgl.

desgl.

Querbruch sehnig,* flieBt gut

Lings- und Querbruch 
sehnig, flieBt gut 

Liings- und Querbiuch 
schwachkornig, flieBt gut 

desgl.

Querfaser m it feinen Korn- 
spritzern, flieCt gut

125

140

145

150

105

125

125

130

B I

19 Fe Mn

40 Fe Cr

20 Fe Si 

Walzstab 5,

. 17

6

3

) mm Q

de3gl.

desgl.

desgl.

desgl.

Langs- und Querbiueh 
sehnig, flieCt gut 

desgl. 

desgl. 

desgl.

117

143

143

145

105

u ,

125

125

C I

! ■

18 Fe Mn 

40 Fe Cr 

20 Fe Si 

Walzstab 5

17

4

4

) mm P j

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

104

133

138

140

84

117

120

125

derselben ist die Schmelzung mit Ferromangan 

zu desoxydieren. Es empfiehlt sich, schon nach 

dem Aufgeben der Fertigschlaćke bei einer 2-t- 

Schmelzung zwei kg Ferromangan zuzusetzen, 

da dann die Schlacke rascher weifi zu bekommen 

Ist. Nach Erhalt der Rotbruchfreilieit ist das 

Ferrochrom' und das Ferrosilizium zuzusetzen. 

Sobald diese Zusatze geschmolzcn sind, wird gut 

durchgeriihrt und eine groCe Probe von 80 mm □ 

genommen. Gleichzeitig wird mit der Schopfprobe 

der Temperaturgrad der Schmelzung festgestellt; 
sie soli 30 sek nicht iibersteigen.

Dic groCe Probe wird auf 50 X 20 mm aus- 

geschmiedet, und es werden von diesem Flach- 
stab zwei Stucke von 20 mm Breite abgeschnitten. 

Diese werden in der Mitte nach der Streckrich- 

tung eingekerbt; ein Stttek wird gehartet, das 

andere yergiitet. Die Hartung erfolgt łn Wassser 

bei 800 bis 850°. Das Anlassen geschieht im 

Bleitiegel, dessen Temperatur auf 400 bis 450® 

gehalten wird. Beide Stucke werden dann ge- 

brochen. Weist das yergiitete Stiick einwand- 

freien, d. h. sehnigen Bruch mit gutem Fliefi- 

yermogen auf, so wird die Schmelzung auf Schmiede-
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stiicke fiir Fliegerwellen vergossen. Ist nur dor 

gehSrtete Bruch sehnig, so sind Walzblocke zu 
giefien.

Diese Erprobung ist in 10 min beendet; rnitt- 
lerweile wird die Pfanne hergerichtet und die 

Schmekung im Ofen abstehen gelassen. Die Dauer 

des Abstehens rićhtet sieh nach der Hitze der 

Schmelze; bei der Hitze von 30 sek wird die 

Zeit des Abstehens mit 5 min festgesetzt.

Von jeder Schnielzung ist neben denSchmiede- 
st&cken noch ein 164-mm-Rundblock abzugieCen, 

der zur nochmaligen Erprobung verweudet wird. 

Dieser Błock ist auf 60-mm-Quadratstab auszu- 

walzen. Von dem Stab werden zwei 25 mm starkę 

Scheiben abgestochen, diese auf 1 i 0 bis 1 ‘20 kg/mm2 
(Kugcldruck) yergiitet, 5 mm tief eingekerbt 

und unter einem Hammer mit einem Schlag ge- 

bróchen. Nach dem Bruchaussehen, das bei gutem 

FlieByennogen sehnig sein muB, wird die Brauch- 

barkeit der Schmelzung fur Fliegerwellen be- 

urteilt.
Es hat sieli herausgestellt, daG die Stahl- 

werksproben mit den Blockproben und den Ab- 
nahmeprohen im grossen und ganzen iiberein- 

stimmen. Die Stahlwerksproben zeigen im all

gemeinen iinmer ein etwas giinstigeres Ergebnis; 

daher muBte die Stalilwerksprobe sehr streng 

beurteilt werden.'

Neben den Querbruchproben wurde bei . der 

Stahlwerksprobe spater auch die Langsbruch- 
probe eingefiilirt. Es wurde ein Teil der 80-mm- 

Quadrat-Probe auf 20m m n ausgeschiniedet und 

ein Stuck von 100 mm Lange in der Mitte 5 mm 

tief eingekerbt, auf 110 bis 120 kg/mm2 vergiitet 

und gebrochen. Es zeigte sieh, daB wenn die 

Probe kornig war, dies im Langsbruch viel eher 

zum Ausdruck kommt. Es wurde daher spater 

die Stahlwerkserprobung auf die Untersuchung 
des Langsbruelies eingeschrankt. Bei Einhaltung 

dieser Arbeitsweise wurde der AusschuBsatz an Flie- 

gerwellen-Schmelzungen sehr stark yermindert.

Es ist noch zu erwahnen, daB bei den oxy- 
dischen Schlacken mit Erzbriketts oder stiickigem 

Erz gearbeitet wurde; mit Walzensinter oder 

Hammerschlag war das Arbeiten nicht so vor- 
teilliaft.

Gelegentlich der weiteren Herstellung der 

Schmelzungen wurde noch untersucht, ob der Zu
satz des Ferrochroms vor demFerromangan irgend- 

einen EinfluB auf das Gefuge {iat; es konnte 
kein EinfluB festgestellt werden. Weiter wurde 

untersucht, in welchem Verhaltnis der Mangan- 
zum Chromgehalt stehen muB. Der Chromgehalt 

muB iiber 1%  gehalten werden, uinbeimHarten 

die notige Durchhartung zu erreichen; daher 

kann nur der Mangangehalt rerschieden hoch ge- 

halten werden. Es wurde zu diesem Zwecke 'bei 

mehreren Schmelzungen nach der Zugabe des 

Ferrochroms das Mangan in mehreren Zusittzen 
zugegeben und nach jedem Manganzusatz ein

Błock abgegossen. Der Mangangehalt wurde dabei 
von 0,4 bis 1,2 %  gesteigert. Die Blocke wurden 
ausgewalzt und in bekannter Art erprobt. Die 

Erprobung des Bruchausseliens der vergiiteten 

Proben ergab, daB der Mangangehalt bei diesem 

Chromgehalt nicht iiber 0,8 % steigen soli, denn 
dann wird das Gefuge fiir jeden Fali kornig.

Weiter wurde durch Versuch festgestellt, dafi 
die Temperatur der Schmelzung zur Zeit der Zu

gabe des Ferrochroms auf das Gefuge keinen 

EinfluB hat. Zu diesem Zweck war das Ferro-, 

silizium mit dem Ferrochrom eingesetzt und die 

Hitze der Schmelze mit der Schopfprobe ermittelt 
worden; die Temperatur war bei den yerschie- 

denen Schmelzungen absichtlich verschieden hoch 
gehalten worden!

Das Ergebnis der Untersuchungen ist fiir 

jeden Fali ein iiberraschendes, denn dafi eine 

CJeberfrischung — eine solche wird ja durch die 
Behandlung mit zwei Schlacken erzielt — yon 

Vorteil fiir die Giite des Stahls ist, ist ent- 
schieden neu; es ware daher wertroll, zu er- 

fahren, ob von anderer Seite eine ahnliche Be- 

obachtung gemacht worden ist. Eine wissen- 

scliaftliche Erklarung laBt sieh dafiir schwer 

geben.
Metallograpliisch war zwischen dem Stahl 

mit kornigem und sehnigem Bruch kein Unter

schied festzustellen. Es ist nur anzunehmen, daB 
bei den stark' iiberfrischten Schmelzungen Reste 

der Oxydationsprodukte im Bade bleiben, die auf 
den Gefugeaufbau des Stahls gunstigen EinfluB 

ausiiben. ' v

Z u sam m en fassung .

Durch eine Reihe planmaBiger Yersuche wer

den die Arbeitsbedingungen, die bei der Erzeu

gung von Chromnickelstahl fiir Fliegerwellen im 

Lichtbogenofen einzuhalten sind, festgelegt. Diese 
Versuche fiihrten zu folgenden, Ergebnissen.

1. Ais Einsatz ist nur hochwertiges Materiał 
zu verwenden.

2. Um das notwendige selmige Gefiige im 

y.ergiiteten Zustande zu erhalten, mufi selbst bei 

reinstem Einsatz mit zwei oxydischen Schlacken 

gearbeitet werden.
3. Die Art und Weise des Zusatzes der 

Desoxydationsmittcl und des Ferrochroms ist auf die 

Beschaffenheit des Enderzeugnisses ohne EinfluB.

4. Die Kokillentemperatur und die Art des 

GieBens (GuB von unt.en odcr von oben) haben 

ebenfalls keinen EinfluB auf die Gute des be

treffenden Stahls.

5. Eine lange Erstarrungszeit, dereń Ursache. 

in zu heifiem Giefien oder in der Verwendung 

einer Sandform ais Gufiform liegen kann, hat 
zur Folgę, daB der Stahl im yerarbeiteten Zu

stande starkę Querstruktur (Querfaser) aufweist.

6. Ein Mangangehalt iiber 0,8 % macht das 

Gefuge im yergiiteten Zustande kornig.
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Ueber die Wirtschaftlichkeit von Gaserzeugungsanlagen bei 

Gewinnung von Urteer und schwefelsaurem Ammoniak.

(Mitteilung aus dom StahlwerksaussohuB des Verains deutaoher Eisonhiittonleute.)

(SohluB von Seite 655.) »

III. Die Ycrwertung des Kaltgases fiir 

Kraftzweeke.

Vorsitzender Goneraldirektor A. V  o g i e r  (Dort
mund) : Es wird, nachdom die Vorfragon wenig goklSrt 
sind, schwor fallen, bei diesem Punkt m it positiven Zahlen 
zu roehnen. Es wiirde aber auch interessant sein, fest- 
zustellen, ob Gasmascldncn mit einem solehen Kaltgas 

zurzeit schon betrieben worden.
Direktor Dr. E. Eoser (Miilheim-Ruhr): Ich glaube, 

daG Gasmaschinen mit Kaltgas bereits in gro Ber Anzahl 
betrieben werden, vor allen Dingen z. B. bei der Badisehen 
Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen. Die elekt.ro- 
chemischen Fabriken sind immer der Industrie weit vor- 
ausgeeilt in der richtigon Anwendung der Fortschritte 
der Technik. Sodann verweLse ich noch auf dio ungeziihl- 
ten sich im Betriebe befindenden sogenannton „Sauggas- 
anlagcn“ oder „Kraftgasanlagen“, d. s. Gasmaschinen- 
anlagen kleinerer Abmessungen, die allo m it entteertcm 
Gase seit Jahrzehnten ohno Anstande betrieben werden.

Professor Dr. G. K l i n g e n b e r g  (Berlin): Ich 
d a rf dazu folgendes bemerken: Der Grund ist einfach der, 
•daG dio chemische Industrie die Mittel dazu hat, den Be
lastungsfaktor auf annahernd 1 zu bringen. Da3 ist dor 

maGgobondste Faktor — das muG ich immer wieder be
ton en —  fiir alle Wirtsehaftlichkeitsberechnungen, sobald 
Kraftwerke in Betraeht kommen. Dio Erzeugungskosten 
geben schon bei einem kdhlengefeuerten Kraftwerk bei 
maGiger Belastung gewaltig heraus. Der Belastungs- 
faktor chemischor Betriebe liegt bei 90 ó/o, wenn dic Bc- 

triobe gut gefiihrt sind. Det iibliclio Belastungsfaktor 
guter EloktrizitBtswerke liegt jedoch.ungefahr bei 25 o/0. 
Dcm entspricht ungefahr eine Benutzungszeit von 3000 
bis 3500 st. Es gehen dabei die Erzeugungskosten auf 
das Drei- und Vierfaclio iiber die Zahlen hinaus, dio bei 
einer Anlage gelten, die m it annahernd 100 o/o gleich- 
maGig bclastet ist. D ie Verhaltnisse werden auGerdom 
abor um so ungunstigor, je ungiinstiger das Verhaltnis 
yon ausgebautem Kilowatt zu angelegtem Kapitał ist. 
Wenn zu dem Kraftwerk noch eino chemische Fabrik 
hinzutritt, so treten die ungiinstigen Wirkungen der 
Kapitalkostcn in  noch stiirkerem MaGe auf. Deswegen 

wird der Schnittpunkt der Wirtschaftlichkeit zwisehen 
Werken, die lediglich Kohlen unter Kesseln Yerfeucrn, 
und Werken, boi denen dio Nebenerzeugnisse gewonnen 
werden, von mir auf 60 o/0 ausgerechnct. Nimmt man 
den Fali A des Herrn Dr. Roser m it den hoheren Teer- 
preisen, so hat Herr Dr. Roser 40 o/0 gefunden. Dor 
Unterschied liegt in den hoheren Tecrpreisen des Herrn 
Dr. Roser und zum Teil darin, daG boi ihm ein MiG- 
vcrhaltnis zwisehen Teerpreis und Friedensanlagekosten 
besteht. Immerhin sind die Unterschiede nicht allzu 

groG. Das ist das MaGgebende: Es ist ńicht moglich, 
boi normalen Kraftwerken, auGcr in Verbindung mit 

olektrochemischen Werken, den Belastungsfaktor iiber 
70 o/o hinauszubringen, selbst wenn die Belastung durch 

Verkupplung der Werke eine ziemlich konstantę ist und 
sogenannte Spitzenbelastung aufteilt.

Vorsitzender Generaldirektor A. V 6 g 1 e r (Dort
mund) : Sie erinnern sieh des grundlegcnden Unterschiedea 
in der Auffassung der beiden Vortragendon, dic darin be- 
ruht, daG Herr Professor Klingenberg auf S. 15 seines 

Vortrages ausfiihrt: „E3 werden zwar in der Kohle ent- 
haltene bedeutende Werte yernichtet; dem steht aber 
eine fiihlbaro Schonung unserer Kohlcnvorrate gegen-

iiber.“ Herr Dr. Roser hat die SchluGfolgerung.gczogen, 
daG nach doń jetzigen Ergebnissen de3 Kaltgases in 

Kraftmaschinen dio Dampfturbine nieht mehr ais die am 
giinstigsten arbeitonde Kraftniasohine angesprochen wer
den kann. Herr Professor Klingenberg fiihrt aas, daG 
die Ueberlegenheit der Dampfturbine darin boruht, daG 
sio sich besser den yerschiedenen Belastungen anpassen 
kann, daG os ein Unding ist, bei einer Kraftzentrale mit 
einem Belastungsfaktor iiber 60 bis 70 o/o zu rechnen. 
W ir mussen ąnnehmen, daG es Tatsache ist, daG im all
gemeinen ein Leistungsfaktor von 60 bis 70 o/0 das 
Hochste darstellt; wenn wir 70 o/0 erreichen, sind wir 
sehr zufriodon. Es ware wohl dio Frage, ob bei dieser 
Tatsache und bei dcm heutigen Stand der Erkonntnis
— dio lioffentlich noch weiter yerbessert wird —  eine 
Gasmaschine mit Urteergewinnung einer Dampfturbine 

m it unmittelbarcr Kohlenfeuerung im reińen Kohlen- 
verbrauch iiberlegen ist. Herr Dr. Roser 'bejaht die 
Frage, Herr Professor Klingenberg yerneint sie.

Professor Dr. G. K l i n g e n b e r g  (Berlin): Herr 
Dr. Roser und ich sind nieht so sohr auseinander, wenn 
wir den Sonderfall einer vollbelasteten Anlage zugrunde 
legen. Sio finden ihn unter Nr. 9 dargestellt. H ier ist 
die Darnpfturbinenanlage yerglichen m it einer Anlage 

m it Gasmaschine und Nebenerzeugnisgowinnung bei 
100 o/o Belastung. Das Verhaltnis ist bei mir 1,1, bei 
Ilerrn  Dr. Roser ist es ctwa 5 o/0 unter 1. Das waren 
an sieli noch keino groGen Unterschiede; sio erklaron 
sieh schon durch die yerschiedenen Bereehnungsverfahron. 

Sie sind ferner darin begriindet, daG ieh auch bei yoller 
Belastung noch gowiBse Betriebsschwankungen angenom

men habe, dio ungiinstig einwirken. Wollen Sie prak- 
tische Betricbszahlen seben, so nehmen Sie fiir eino be
stimmte Anlage beispielsweise einen Belastungsfaktor von 
40 o/o oder oine Benutzungszeit von ctwa ’ 4000 st an. 
Dann geht das Verhaltnis schon auf 1,3 herauf. Nehmen 
Sie abor oinen Belastungsfaktor von 20 o/o, wie or oft 
festgestellt wird, so betriigt das Verhaltnis des Kolilen- 
yorbrauches schon 1,6.

Direktor Dr. E. Roser (Miilheim-Ruhr): Ich kann 

cs yerstehen; wenn Herr Professor Klingenberg sagt, daG 
wir nieht weit auseinander sind in unseren Ansehauungen. 

Der grundsatzliehe Unterschied besteht in der Bewertung 
des Urteeres. Ich habo bereits mitgeteilt, daG bei Feue- 
rungsanlagen ein Mehrverbraueh an Kohlen nicht zu um- 
gehen ist, wenn dem normalen Generatorgas die Neben
erzeugnisse entzogen werden und Kaltgas1 Verwendung 
findet. Auoh Dampfturbinonanlagen mit gasgefeuerten_ 
Dampfkosseln bedingen einen Kohlenmehrverbrauch 
gegenuber koblengefeuerten Dampfkesseln. Der Mehr- 

yerbraueh ist in Zahlentafel 6,'Spalte 16, des Berichtes 41 
der Stahlwcrkskommission bis zu 60 o/o ermittelt worden. 

Abb. 8 desselben Berichtes gibt AufsohluG iiber die Ge- 
stehungskosten jo KW st bei abnehmendem Belastungsfak
tor. Dieson Aufstellungen iiber die Gostohungskosten 
je KW st liegen Bereehnungen iiber den Kóhlenyerbrauch 
bei abnehmendem Belastungsfaktor zugrunde. Zahlen
tafel 6b enthalt Angaben uber den Kóhlenyerbrauch von 
Kraftwerken mit Dampfturbinen, kohlengefeuerten Ga* 
kolbenmaschinen und Gasturbinen, und zwar fiir die 
Dampf kessel, gasgefeuerteil Dampfkessel, Gasanlagen mit 
Teer und 20 kg Salzgewinnung sowie Gasanlagen mit 

Teer und 40 kg Salzgewinnung.
Ueber den yerhaltnismaGigen Kóhlenyerbrauch dieser 

GroGkraftwerke gibt Tafel G AufschluG. Diesen An-
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gaben ist zu entnehmen, dafi zwisehen 100 o/o und 35 o/o 
Belasiungsfaktor dio Gaskolbcnmaschine weniger Kohlen 
Terbraueht ais dio kohlengefeuerto Dampfturbine, bei 
20 o/o Belastungsfaktor nur 5 °/o mohr ais dio Dampf- 
turbinenańlage m it kohlongefeuerten Kesseln ohno Neben- 
erzeugnisgewinnung. Gasmasehinenanlagen m it einer 
grofieren Zahl kleinorer Einheiten gestatten boi starken 
Belastungsschwankungen dio Zu- und Abschaltung ein- 
z einer Einheiten und bieten hierdurch die Moglichkeit 
der vollen Belastung jeder Einheit. Die Ucborlegcnheit 
der Gasmasehine im Warmeverbrauch kann gegenuber 
der Dampfturbine bei solchen Anlagen voll ausgenutzt 
werden. Dazu kommt nooh, daB der Wirkungsgrad der 
kohlengefeubrten Dampfkessel bei kleinoren Belastungs- 
faktoren erheblich raseher sinkt ais derjenige sehwaeh 
belasteter Gaserzeuger, so dali auch hierdurch der Kohlen- 
verbrauch der kolilengefeuerten Dampfturbinenanlage nn- 
gunstiger sich ergibt ais derjenige der mit Kaltgas ar- 
beitenden Gasmaschinenanlage.

Betrachtet man aber im Zusammenhang mit der 
Frage des Kohlenmehryerbrauches die Gestehungskosten 
5e KW st an Hand der Abb. 8 des Berichtes Nr. 41 der 
Stahlwerkskommission sowie dor Tafcl G meiner heutigen 
einleitenden Bemerkungen, auch Zahlentafel 6 a, so ergibt 
sich, dali bei den Gaskraftanlagen m it Nebenerzeugnis- 
gewinnung der Kohlenvcrbraueh nicht oder nur un- 

wesentlich hoher, dic Gestehungskosten jo KWst dagegen 
aber ganz bedeutend niedriger sind ais bei Dampf- 
turbinen m it kohlengefeuerten Dampfkessolri. •

M it einom Gas, welches bei 1200 W E  unterem Heiz
wert nur 0,23 bis 0,13 bz,w. 0,19 bis 0,11 W./cbm 
kostet, kann wirtschaftlicher gearbeitet. ■werden, ais wenn 
Kohlen unmittelbar unter dem Dampfkessel verfcuert 
werden.

Sipf.-Sitg. H . B a n s e n (Troisdorf): Fur die vor- 
liegcnden Fragen diirften folgende Angaben von Inter
esse sein: W ir arbeiten mit Hochofengas zusatzlich 
Generatorgas. Dabei hśilt sich der Gasverbrauch im Yer- 
haltnis, der Heizwęrte. Bei einer 1300-Kilowatt-Gas- 
masehine ergaben sich naclistohende durch Gasometer- 
messnngen bei verschiedenen Belastungen festgestellte 
Werte auf 0 °  und 760 mm QS umgerechnet:

Belastung

%
WE/Betr.-st 'WE/KWst

0 • 2 800 000 —

20 2 910 000 11 750
40 3 050 000 6 500
60 3 760 000 5 000
80 4 040 000 i  000

100 4 240 000 3 500

Doppeltwirkender Viertakt, 1050 mm Zylinderdurch- 
messer, 1200 mm Hub, Drehzahl 100/min.

Diese Zahlen zcigon klar die ungiinstigen Verhaltnisse 
beim Gasmaschinenbetrieb m it geringer Belastung. Das 
Hochofengas hat einen Heizwert voń etwa 1000 W E, das 
Generatorgas von 1500 WE. Entsprechend sebwankt dor 
Gasrerbrauch in dcm Verlmltnis 1 cbm Generator
gas =  1,5 cbm Hochofengas. Der Wirkungsgrad der 
Gaserzeugeranlage ist 72 o/0, bezogen auf kaites, ent- 
teertes Generatorgas. Das Gasau9bringen ist 2,3 cbm/kg 
Braunkohlenbrikett. Die Teerausbeute betragt 35 bis 
40 kg/t Kohle, der Heizwert dos Gases ist 1450 bis 
1500 W E  bei einem Dampfzusatz von 150 g/t, der 
Wasserstoffgehalt des Gases 12 bis 14 o/0. Die Gas- 

maschine arbcitet in keiner Weise auf den Wechsel der 
Gasmischung, ob man nun reines Hoohofengas oder ein 

jjemischtes Gas rerarbeitet. Dadureh wird eigentlich 
auch die Fabel entkraftet, dafi ein hoher Wasserstoff
gehalt im  Gase zu Yorziindnngen Veranlassung gibt. Da 
der Luftbcdarf/1000 W E  im Gas etwa glcichbleibt, 
braucht nur das Gasventil entsprechend dem Gemiseh 
gcdrosselt zu werden, sofem bei starkercm Gemiseh der 
Rcgler nicht mehr ausreieht.

Vorsitzender Generaldirektor A. V o g 1 e r (Dort
mund) : Ich darf das kurz zusdmmenfasscn. Herr Dr. 
Boser liat ausgercchnet und in der Zahlentafel 6 auf S. 13 
belegt, dafi beim Gasmaschinenbetrieb bei lOOprozentigcr 
Ausnutzung aueh der wirkliche absolute Kohlenverbrauch 
geringer ist ais bei unmittelbarer Yerfeuerung beim 
Dampfturbincnbetrieb. Herr Professor Klingenberg 
weist darauf hin, daB das nur bei einem Ausnutzungs- 
faktor von 100 o/0 der Fali ist, und daB bei ainkendem 
Faktor das Yerhaltnis sich andert. Herr Dr. Boser gibt 
zu, diesen Fali nicht untcrsucht zu haben. Ich bin nicht 
im Bilde, ob in  einer anderen Veroffentlichung etwas 
daruber gesagt ist. Es kamo also darauf an, wenn man 
den Gaserzeuger fiir dio Kraftbetriebe yorspannen will, 
ihn zunachst einmal zu einem anpassungsfahigen In 
strument zu machen. Die Dampfturbine kann sich durch 
dio gute Begelung des Dampfkessels den verschiedenen 
Verhaltnissen anpassen, der Gaserzeuger nicht. Nur auf 
Tag- oder Nachtschicht mit dem Gaserzeuger zu arbeiten, 
ist vorlaufig wohl noch oin Unding. Ebenso wiirdo 
man bei einem Kraftwerk, wenn abends der Lichtbetrieb 

einsetzt, nicht so schnell auf dio notwendige hohere 
Leistungsfahigkeit kommen wio bei der Dampfturbine, 
die durch Dampfkessel gespeist wird. W ir wurden also 
auf diesem Gebiete von den Herren, dio dio Gaserzeuger 
konstruieren, noch sehr vieles zu erwarten haben. Die 
Anschaffung von grofien Gasbehaltern, dio ja  nalie- 
liegcnd ist, wird bei den grofien Mengen, die hier in 
Frago kommen, wohl kaum zum Zielo fiihren. Auch die 
Anlagekoston worden. wohl zu hoch werden. W ir mussen 
also den Ausfuhrungen von Herrn Professor Klingenberg 
zustimmon, wenn er sagt, dafi der reine Verbrauch an 
Kohlo bei einem gut geleiteten Dampfturbinenbetrieb 
mit unmittelbarer Kesselfeuerung giinstiger ist ais beim 
Gasmaschinenbetrieb, wenn das Gas im Generator erzeugt 
wird. Ich glaube, das ist eino Feststellung, die wir nach 
dem bisherigen Gang der Aussprache und nach den Aus
fuhrungen, wie sie in den Vortragen hier niedergolcgt 
sind, zu machen berechtigt sind.

Dr. Fr. M i i n z i n g e r  (Berlin): Die von Herrn 
Dr. Boser und Herrn Professor Klingenberg erreclineten 

Werte fiir den Kohlenverbrauch bei den drei verschic- 
denen Betriebsarten (kohlengefeuerte Dampfturbinen- 
werke, gasgefcuerte Dampf tu rbinonwerke m it Nebener- 
zeugnisgewinnung und Gasmaschinenwerke m it Nebon- 
erzeugnisgewinnung) weichen, wenigstens bei Vollast, 
nicht sehr voneinander ab. Nach Tafel 3 scheint Herr 
Dr. Boser m it einem Kessel wirkungsgrad von 70 o/0 ge- 
rechnet zu liaben, wahrend Herr Brofessor Klingenberg 
79 bis 81 o/o in  Ansatz brachto. Ein Kesselwirkungsgrad 
von 70 o/o wiire aber fiir neuzeitliche Elektrizitatswerke 
selir schlecht, und ein Betriebsingenieur, der nicht besser' 
zu arbeiten verstande, waro unbrauchbar. Wiirde der 
Untersehied von rund 10 o/0 dem fur kohlengefeuerte 
Dampfturbinenwerke von H erm  Dr. Boser errechneten 
Werte noch zugute gebracht, so wurden sich seine Werte 
noch weiter den von H erm  Professor Klingenberg cr- 
mittelten nahern,

( N a c h t r a g :  Bei einer naeh dem Yortrag aus- 
gefuhrten Nachrechnung mufite ich mich davon iiber- 
zeugen, dafi Herr Dr. Boser m it denselben Kesselwir- 
kunsgraden wie Herr Professor Klingenberg gerechnefc 
hat. Mein obiger Einwurf war daher nicht berechtigt.

E in kleinor Untersehied, der allerdings bei den Ver- 
gleichsrechnungen nicht merkbar ins Gewicht fallt, ent- 
stebt dadureh, dafi Herr Dr. Boser zum Teil m it einem 
etwas anderen Wirkungsgrad der Gaserzeuger gerechnet 

hat. Iminerhin erscheint m ir die nachfolgende Bemer- 
kung ihrer grundsatzlichen Bedeutung fiir den Gas- 
erzeugerbetrieb wegen nicht ganz unwichtig zu sein.

Nach Zahlentafel 3, Zeile 13 und 14, wurden auf 
1 kg insgesamt verbrauchte Steinkohle Von 7340 WE/kg- 
Heizwert im unteren Heizwert des hieraus erzeugten 
Gases folgende Warmemengen bzw. „Yergasungswirkungs- 
grade“ ron Herrn Dr. Boser festgestellt:
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Bei. Teergewinnung ohne
Salzausbeute . . . .  5130 W E  entspreohend 70 o/o

Bei Teergewinnung und
20 kg Salzausbcute . . 4900 „ „ 66,6 o/o

Bei Teergewinnong und
40 kg Salzausbcute . . 5390 „ 73,4 o('0

Der „Vergasungswirkungsgrad“ war also bei hoher

Salzausbeute um 6,8 • =  10,2 %  hoher als_ bei

kleiner. Meines Wissens geht aber nach den bisher 
bekanntgewordenen Versuchcn der Yergasungswirkungs- 
grad mit zunehmender Salzausbcute etwas zuriick (z. B. 
bei den Versuchen von Bono und Wheeler von 80 o/o 
bei 17,7 g/kg Salzausbeute auf 75,9 o/o bei 32,1 g/kg 

Salzausbeute).
Nun hat allerdings Herr Dr. Boser vorausgesetzt, 

dafi bei kleiner Salzausbcute 6 o/o Kohle fiir die E r
zeugung des. „Zusatzdampfe3“ verbraucht werden, wah
rend er bei hoher Ausbeute aus Abwiirme gowonnen 
werden sollte. Aber wenń man selbst dieso 6 o/0 der Yer- 

gasung mit hoher Salzausbeute zugute bringt, bliobe noch 
immer ein Mohr an Wirkungsgrad von 4,2 o/0 iibrig, die 
im Gegensatz zu den, wenigstens mir bekanntgewordenen, 
sonstigen Messungen stehen wurden.

Direktor Dr. E. Róser (Miilheim-Ruhr): Nach den 
Ausfiihrungen des Herrn Yorrodncrs kann ich darauf 
hinweisen, dafi ich dio gleichen Kcsselwirkungsgrade an- 
genommen habe wie Herr Professor Klingenberg, dafi 
ich in  Zahlentafel 6 auch m it 79 o/0 Wirkungsgrad 
des kohlengefeuerten Kcsscls und 81 o/o des gasgeheizten 
Kessels gercclinet habe. Es mufi liier eino Tiiuschung 
Torliegen, dio ich bereit bin, gelegentlich aufzukliiren. 
(Der in  Zahlentafel 3, Spalte 21, angegebeno Wirkungs
grad von 70 o/o bozieht sich, wie ausdriieklich angfe- 
geben, auf die Feuerung einos Warmofens unmittelbar 
mit Kohlen beheizt, nicht aber auf eine Dampfkessel- 
feuerung, wie von Herrn Dr. Miinzesheimor irrtiimlich 
angenommen.) Es sind dieselben Werte, dio Herr Pro- 
fessor Klingenberg angesetzt hat, bei dieser Arbeit zu- 

grunde gelegt.
Auf die Aeufierung des Herrn Generaldirektors 

Yijgler zuruekkommend, mochto ich, um einem Mifi- 
verstandnis vorzubeugen, nochmals unterstreiclien, dafi 
bei einer Gaskraftmaschino m it 100 o/o Belastungsfaktor 
der Kohlenyerbrauch der Menge nach, trotz Einschal- 
tung einer Nebenerzeugnisgewinnungsanlage, n i o h t 
g r o fi e r , sondern k l e i n e r  ist ais bei der kohlen- 
gefeuorten Dampf turbinę. Wio grofi der Kohlenmehr- 
vorbrauch in  kg bei Weinerem Belastungsfaktor ist, 
kann ich augenblicklich nicht angoben. (Siehe meino 
erganzenden Ausfiihrungen auf S. 78 u. f.) Zu be- 
riicksichtigen ist jedenfalls, dafi, wenn auch Neben- 
gewinnungen eingesclialtefc sind, selbst bei kleinsten Be- 
lastungsfaktoren der Gasmaschino mit hochstens 10 O/o 
Kohlenmehrverbrauch gerechnet werden mufi.

Ingenieur A r n o m a n n  (Berlin ): Wenn man dic 
Yortrage von Herrn Professor Klingenberg und Horrn 
Dr. Boser m it Aufmerksamkeit zum ersten Mało liest, 
so gewinnt man meines Erachtens den Eindruck, 
dafi Herr Professor Klingenberg aufierordentlich pessi- 
mistisch, Herr Dr. Boser sehr optimistisch denkt. Ganz 
besonders ist mir das aufgefallen bei dor Aufstellung 
der Zahlentafel des , Herrn Professors Klingenberg, 

Abb. 8, betreffend jahrliehen Kohlenyerbrauch eines 
Kraftwerkes. In  diesem Diagramm sind rd. 200 000 t 
Stcinkohleft fiir den Leerlaufverbrauch der Gaserzeuger 

im Jahr eingesotzt worden. Unter Leerlaufverbrauch 
verstehe ich bei Gaserzeugern einen Verbrauch, der ein- 
tritt, wenn der Gaserzeuger nutzbare Arbeit uberhaupt 

nicht leistet, also wenp. ich den Gaserzeuger absteUe 
und ihn nnter Feuer halte, um ihn m  absehbarer Zeit 
wieder in  Betrieb zu nehmen. Dio wahrend dieser Zeit 
terbrannte Kohlenmenge entsprieht einer Leerlaufarbeit. 
Zu diesem Punkte mochte ich bemerken, dafi es mir bei

dom Betriebo eines Gaserzeugers m it Urtcergowinnung- 
golungen ist, denselben ohne jedo Storung des Betriebes 
mit 24 t  hochstens und mit etwa 5 t  mindestens zu be- 
treiben, was einem Belastungsfaktor des betreffenden 
Kraftwerkes von weniger ais 25 o/o entsprieht. Unter 
Beriicksichtigung dieser Tatsache muBten meines Er- 
achtens die fiir den Leerlauf eingesetzten rd. 200 000 t 
aus der Reehnung gestrichen werden, wodurch dieselbo 

sieli erheblich giinśtiger stellt.
Direktor A. K o e p e h o n  (Essen): Die Herren, dio 

grofie Elektrizitatswerke zu leiten haben, Werden mir 
restlos zustimmen, wenn ich behaupte, dafi ein groGes 
Kraftwerk houto m it grofien Gasmaschinen einstweilen 
noch nicht zu betreiben ist. W ir orstreben. in Deutsch
land ja Kraftwerke von 100 000 K W  Leistung, in denen 
dann 20 bis 25 groGe Gasmaschinen aufgestellt werden 
miiGten. Jeder Faohmann weifl, welcho Unsummen von 
Arbeit und auch von Kosten fiir Boparaturen, Schmier- 
ol und Putzmaterial bei einem Grofikraftwerk von 
25 Gasmaschinen notig ist. Man kann sagen, daG in der 
Praxis m it dem Betriebo eines dorartigen Kraftwerkes 
nicht zu rcchnen ist. Dio Frage der unmittolbaren 
Ausnutzung der Gase in Gasmaschinen kann erst dann 
spruchreif werden,-wenn das Problem einer grofien Gas
turbine gelost ist. Davon sind wir aber zurzeit noch 
weit entfernt. W ir haben noch nirgendwo gehort, dafi 
grofie Gasturbinenaggregate von 10 000 bis 20 000 KW  
Leistung sich jahrelang einwandfrei halten, wie es bei 
den Dampfturbinen der FaU ist. In  den Ausrechnungen 
der Herren Dr. Boser und Professor Klingenberg wer
den immer neuzubauendo Anlagen yerglichen. So liegen 

dio Fiille aber durchaus nicht immer. Grofie Kraftwerke 
lassen sich jetzt im Kricgo uberhaupt nicht bauen, und 
nach dem Kriego wird man sich wahrscheinlieh in dieser 
Beziehung auch noch allerlei Beschrankungen auferlogen 
mussen. Dio Frago ist eigentlich heute die, ob ein 
groGes Kraftwerk, das m it Dampfturbinen betrieben' 
wird, wirtschaftlicher arbeitet, wenn es von reiner Koh- 
lenfeuerung zur Verfeuerung von Kaltgas iibergeht. Eine 
kleino UcberschlagBrechnung fiir ein Grofikraftwerk im 
Gebiet der rheinischen Brauukohlo wird wohl allgemcin 
interessieren. Ich gehe davon aus, dafi die Frage der 
Vcrgasung von Bohbraunkohlon restlos gelost sei. Sio 
wissen, dafi das heute noch nicht der Fali ist, sonderir 
daG wir noch sehr viol zu lernen haben, bis wir tatsiichlich 
dio Rohbraunkohle im  grofien einwandfrei yergasea kon
nen. AuBerdem wissen Sio, daG die Durclisatzleistung 
der Gaserzeuger heute noeh eine derart kleino ist, dafi 
man fiir groGo Leistungen ganz unhcimliche Gaserzeuger- 
batterion braucht. Ich setze aber einmal voraus, dafi man 
iiber die Schwierigkeiten, dio der VergróGerung der 
Durclisatzleistung entgegenstehen, soweit hinwegkommt, 
dafi man Gaserzeuger m it einer Durclisatzleistung von 
25 t Bohbraunkohlo zur Anwendung bringen kann. Das 
Auswaschen vom Ammoniak aus dom Teer liabe ich nicht 
in Biicksicht gezogen, weil sich dies bekanntlich bei der 

armen rheinischen Braunkohle nicht lohnt. Diesen bei 
der Steinkohlenvergasung eino Rolle spielenden Posten 
muG man also bei der ganzen Reehnung auGer acht lassen.

Wenn man dieses Kraftwerk von 100 000 K W  Lei
stung, das bei einer Erzeugung von 700 Mili. KW st im 
Jahro sehr gut ausgenutzt ist, weil es auch chemische 
Betriebe versorgt, m it einer Anlage fiir Urteer und 
Kaltgasfeuorung' ausriistet, so ergibt sich naturgemafi 
ein Mehrverbrauch von Kohle. Dio Ansichten dariiber, 
wieviel da in Frago kommt, sind auGerordcntlich geteilt. 
Sie schwanken zwischon 10 bis 40 o/o. Ich will einmal 
annehmen, dafi man nur einen Mehrbedarf von 20 o/9 
Rohbraunkohle zur Erzielung der gleichen Jahreslcistung 
hat. Mein Bechnungsgang ist nun folgender: Ich will die 
jahrliehen Mehraufwendungen bei Vergasung zusammen- 
stellen, um zu sehen, welchen Erlo3 ich je Tonne ge- 
wonnenen Teer haben mufi, um noch wirtschaftlich zi* 
arbeiten. Dabei w ill ich so weit gehen, daG ich bei der 
Yergasung keinen besonderen Yerdienst berucksichtige,
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den man doch eigentlich fiir Festlogung dos groBen Ka
pitals usw. bcanspruchen miifite. Das Kraftwerk hatte 
unter Hinzureohnung des obenerwtilinten 20prozentigen 
Mehrbedarfes an Kohlen rd. 10 000 t  Rohbraunkohlei 
tfigiich zu vergasen. Die Herren, die sehon vergast 
haben, wissen, weich tuihcimlicho Summę das ist. Das 
ergibt sich auch sofort, wenn man sich die notwendig© 
Anzahl von Gaserzeugern einmal tibersehlagt. 10 000 t 

Kohlenbedarf, dividiert durch 25 t  Durchsatzleistung, 
ergibt rd. 400 taglich in  Betrieb befindlicho Gaserzeuger, 
dazu 10 o/o Resorvegaserzeuger =  insgcsamt 440 Gas
erzeuger. Wenn ich diese Gaserzeuger aueli zu einem 
geringeren Preisa, ais sio heute herstellbar aind, niimlich 
m it 25 000 M  je Stiick, einsetze, so kommo ich aliein 
fiir die Vergasungsanlago auf Anschaffungskosten von 
rd. 11 Miii. J i. Set/.o ich nun fiir Gebiiude, Grund- 
erwerb, Bekohiung, Rolirleitung und sonstige notwendige 
Anlagen rd. 9 Mili. J t  ein, so kommo ioh auf Gesamt- 
aufwendungen von ^  20 Mili. J t  fiir die Einriehtung 

dieses groBen Kraftwerke.* auf Kaltgasfeuerung. Natiir- 
lich hangt dieser Preis von der jewciligen Marktlage ab. 
Wenn ich m it nur 12l/2 o/0 fiir Yerzinsung, Tilgung und 
Unterlialtung rechne, so ergibt das bei 20 M ili. J i  Auf- 
wendungen einen Betrag von jahrlich' 2,5 Mili. J i. Der 
20prozentigo Mehrbedarf an Rohbraunkohlen erfordert 
jahrlich 1,5 Mili. J i, wenn man einen durehaus mafiigen 
Tonnenpreis einsetzt, auf den man vielleicht im Frieden 
wieder lieru*terkommt. Fur die Bedienung der Gas- 
erzeugeranlago ist gegen den friiheren Kcsselhausbetrieb 
bedeutend mehr Perśonal erforderlich, das ich, niedrig 
gerechnet, m it etwa 1 M ili. J i  veranschlage.

Ich kommo also auf folgendo jahrliehe Meliraus- 
gaben:

121/3 o/o von 20 Mili. J i  fiir Verzin-
sung, Tilgung und Unterhaltung . _ 2 500 000 J i

ffir Kolilenmehrverbrauch . . . .  1 500 000 J i
fQr Bedicnungspersonal . . . . . 1 000 000 M

also auf insgcsamt 5 000 000 J t

Ich muf) Mehreinnahmen in gleicher Hohe haben, 
wenn ich ohne Verlust arbeiten soli. Bei der Vcrgasung 
der riieinischen Braunkohle ergibt sich, wenn man Am- 
^moniak auBer Betracht liiSt, eine Ausbeute von 2 o/g 
Teer-Emulsion, d. h. einen Teer, der etwa 50 o/0 Wasser 

enthalt. Der wasserfreie Teer betragt also vielleicht nur
1 o/o. Man wiirdo also von den insgesamt in der Anlage 
zu Yergasenden rd. 3 1/2  Mili. t  Rohbraunkohle jiilirlich 
rd. 70 000 t  Teer-Emulsion oder rd. 35 000 t  wasser
freien Urteer erzielen. Jetzt kommt nun die Hauptfrage: 
Was ist eigentlich der Wert dioses Urteeres? Da sind 
die Mcinungen ganz auBerordentlich verschieden; sie 
schwanken zwischen GO und 600 J i,  und man mufł sich 
wirklich fragen, wo eigentlich der feste Punkt ist, den 
man im' Frieden wieder erreichen wird. Ich mochte des
halb umgekehrt die jahrliehen Mehraufwendungen von 
5 Miii. J i  durch dio 70 000 t  gewonnene Teer-Emulsion 
diridieren, um den Preis zu erhalten, den ich unbedingt 
haben mufl, um ohno Verlust abzuschneiden. Das wiir- 
den rd. 71 J i/ t  Emulsion, also Teer m it 50 o/0 Wasser- 
gehalt sein und umgerechnet einen Preis yon 140 J t  
fiir wasserfreien Urteer bedeuten.

Es ergibt sich daraus, daB die Anlage wohl heute 
lohnend ist, da man ja heute fiir den Urteer wesentlich 
mehr bckoinmt. Sie kann aber nach meinem Gefiihl 
spater nicht mehr lohnend sein. Vielieicht ist Herr D i
rektor Mollers in  der Lage, zu sagen, wie man seiner 
Ansicht nach diesen Teer spater bewerten kann. Einst- 
weilen mufi ich aus dieser ganzen Rechnung schlieBen, 

dafl dio Vergasung fur grofie Braunkohlenkraftwerko 
wirtschaftlich noch nicht durchfiihrbar ist.

Direktor Dr. E. Roser (Miilheim-Ruhr): Bei den 
Bercchnungon des Herrn Direktors Koepchen ist nur eine 
Tecrausbeute von 2 o/a bei 50prozentigem Wassergehalt 
des Teeres zugrunde gelegt. Eine derartig geringe Tocr- 
ausbeute ist auoh bei der rheinischen Braunkohle ganz

aupgesehlosscn. Man erhSlt mindestens 4 0/0 wasserfreien 
Teer. Dadurch wird dio ganze Rechnung des. Herrn 
Direktors Koepchen iiber don Haufen geworfen. Ueber 
die Bewertung dos Urteeres kann man streiten. Ich 
glaulie, e3 fiihrt viel zu weit, den Streit dariiber hier 
zum Austrag zu bringen. Es wiirde meines Erachtens 
kein Mensch bei einer 100 000-KW-Anlage dio Gas- 
orzeugcranlage fiir dio ganze oder auoh nur 70 o/0 der 
Leistung bauen. Es wiirde ein Projektfehler sein, wenn 
dio Anlage so ausgefiihrt werden wiirde, wie Herr D i
rektor Koepchen es vorgesclilagen hat.

Professor Dr. G. K-l i n g o n b e r g  (Berlin): Ich 
mochte an dio Worte von Herrn Dr. Roser anknupfen. 
Das geht erst recht nicht, meine Herren. Wenn Sie 
niimlioh ein Kraftwerk in  zwei Teile tcilen und dem 
einen die Spitzen und dem andern die durchlaufende 
Bela9tung zuweisen, so arbeitet das Spitzenwerk zu un- 
gunstig. Die Wirtschaftlichkeit wird noch schlechter, 
w ó l dic Kosten des Spitzenwerkes aufierordentlioh stei
gen und ganz gewaltige Werte, erreichen.

Ingenieur J . F a b ia n  (Berlin): Einer meiner Herren 
Vorredner ist von der rheinisolien Braunkohle ausgegan- 
gen; ich mochte daran arikniipfen. Es kommt in jedem 
einzelnen Falle schliefllich darauf an, daB erst genau 
die Grundlagen gopriift werden. Man kann natiirlich 
nicht die Grundlagen auf einer fiir die Vcrgasung- 
sohlecht geeigneten Kohle aufbauen, sondern muB ais 
Grundlage eine Kohle nehmen, die eine Ausbeuto an 
Yolkswirtsehaftlichen Werten gestattet. Das ist das
selbe, ais ob Sio Ihre Wirtschaftlichkeitsberechnung auf 
eines der schlechtosten EisenerzYorkommen aufbauen wur
den. Es wird in jedem Einzelfalle zu priifen sein: Wie 
smd die Kohlenkosten? was ist in der Kohle? was lafit 
sich herausholon?. wie,ist das Elektrizitatswerk belastet? 
Selbstverstandlich darf man nicht so optimistisch sein, 
dafi man sagt: Jetzt ist eo ipso fiir jede An
lage dio Nebenerzeugnisgewinnung die Hauptsaohe. Herr 
Dr. Roser hat ausdrucklich am Eingang seiner Be
sprechung gesagt: Man muB in jedem Einzelfalle genau 
die Grundlagen schaffen.

Direktor A. K o e p c h e n  (Essen): Beziiglich des 
Belastungsfaktors muB ich auf meine Ausfiihrungen Yon 
Yorhin verweisen. Ich habe gesagt, daB das von mir 
ins Auge gefafite Kraftwerk eino Leistung Yon 
100 000 K W  und einen jahrliehen Absatz von 700 Mili. 
KW st hat, d. h., es sind 7000 Benutzungsstunden vor- 
handen. M it dieser Zahl ist durehaus zu reehnen. 
Das Braunkohlenkraftwerk ist m it einem groBen 
Steinkohlenkraftwerk verbunden, von denen das letztere 
die Spitzen aufzunehmen liat. Natiirlich wird dadurch 
das parallel arbeitende Steinkohlenkraftwerk ungiinstiger 
arbeiten, was ich aber bei der ganzen Betrachtung aufior 

acht gelassen habe, wie ich - iiberhaupt im allgemeinen 
zugunsten der Vergasung reelinete, um iiberhaupt mai 
Grenzwerto zu finden. Bei meiner Annahme einer Aus
beute Yon 2 o/o Teer m it 50 0/0 Wassergehalt habe ich 
mich nicht etwa an unkontrollierbare Zahlen gehalten, 
sondern eine Zahl zugrunde gelegt, dio von einer Firma, 
die Gaserzeuger baut, fur Vergasung von rheinischer 
Braunkohlo gewahrleistet worden ist. Wenn es sich 
wirklich herausstellen solltc, daB statt 2 o/0 wasserhal- 

tigen Teeres wirklich 5 0/0 wasserhaltigen Teeres heraus- 
kommen wurden, so wiirdo das meine Rechnung nicht 
ganz iiber den Haufen werfen. Man wiirde dann jahrlich 
175 000 t  Teer-Emulsion =  rd. 87 000 t  wasserfreien 
Urteer erhalten und muBte fur diesen wasserfreien Ur-

5 000 000
teer ~gy^oo- =  57,50 Ji, jt  erzielen, ein Preis, der nach

den Ausfiihrungen, die wir von Herrn Direktor Mollers 
gehort haben, spater Yoraussichtlieh viel zu hoch Sein 
wird. Man wiirde jedenfalls ein grofies Risiko eingehen, 
wenn man sich jetzt zum Bau einer derartigen Anlage 
entschlieficn wiirde.

Dr. B e r g i u s (Essen): Ich wollte nur erwahnen, 
daB ich dio Teermenge, die herausgeholt wird, aus Be-
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triebszahlen kenne. W ir vergasen selbst in Drehrostgas- 
■erzeugern rheinische Braunkohle. Aus Briketts gewinnt 
man ungefiihr 2 o/0 Teer. Die Zahl stimmt in etwa 

• uberein m it dem, was bei der Badischen Anilin- und 
Sodafabrik in Ludwigshafen gewonnen werden soli. Man 
mufi boi Yergasung von Bohkohle ungefiihr die Halfte 
der Teerausbeute reclmon. Dann kommt man auf un- 
gof&hr 1 o/o.

Direktor Dr. E. R o s e r  (Miilheim-Ruhr): Bei der 
Teerausbeute der Badischen Anilin- und Sodafabrik habe 
ich beroits darauf aufmerksam gemacht, dafi dieser Be
trieb nicht so geftthrt wird, daB dor gesahite iu der 
Kohlo entlialtene Teer restlos gfcwonnen wird.

Direktor O. W o lf f  (Saarbrucken): Ich wollte nur 
die eine Zahl der Teerausbeute berichtigen; ich glaube 
niimlieh, dafi das ein Irrtum  sein mufi. Bei Urteer- 
gewinnung aus rheinischen Briketts mufi mehr ais 2 o/o 
herauskommen. Genaue Messungen habe ich nicht ge
macht. Aber die Ausbeute lag nacli den praktischen 
Ergebnisson immer zwischen 4 und 5 o/o. Wenn bei einer 
Anlage nur 2 o.'o gewonnen werden, mufi das eine unvoll- 
kommene Banart sein, vielleieht nach der Art, dafi ein- 
fach aus den Leitungen am Schlufi der Teer ausge- 
wasclien wird, nachdem das Gas vorher dureh Kohler 
gegangen ist und in diesem Kiihler schon vorhor ein 
grofier Prozentsatz von Teer niedergesehlagen ist. Dann 
mogen am Schlufi' rielleicht 2 o/o iibrigbleibcn.

Dr. K. S c h n  e i d e r (Miilheim-Ruhr) : Nach meinen 
Erfahrungen ist ebenfalls die Menge des Urteeres, der 
■aus rheinischen Braunkohlenbriketts gewonnen werden 
kann, grofier ais 2 o/o, wie von einer Seite angegeben 
wurde. Bei der Gewinnung des Urteeres in unscrem 
Drehtrommelapparat, wie wir ihn ganz allgemein fiir 
Herstellung von Urteeren im Kaiser-Wilhelm-Institut 
fur Kohlenforschung benutzen, betrug bei einer ganzen 
Reihe von Yorsuehen die Ausbeute an wasserfreiem Teer 
«us rheinischen Unionbriketts rd. 7 o/0 (bereclmet auf 
bei 105 0 getrooknete Kohlo). Diese Teerausbeuten konnen 
also unter giinstigon Bcdingungen aus don rheinischen 
Braunkohlcnbriketts erzielt werden. Ferner mochte ich 
noeh kurz auf die Angaben in der Rubrik iiber „Teer- 
ausbeuten, moglich im Grofibetrieb". eingehen. Die unter-

Ueber ein neues Feuerbuchsmaterial.

Unter dem Druck des Kupfermangels wurde wah
rend des Krieges eine grofiere Anzahl von Lokomotiven 
m it eisernen Feuerbiichsen versehen, wie die3 in Amerika. 
bereits seit Jahren der Fali ist. Ais Baustoff diente 
w o i c h e s F  I u fi o i  s e u , das zum Teil in vergiitetem 
Zustande eingebaut wuidc1). Es stellte sich jedoch heraus, 
dafi dic Lebensdauer der eisernen Feuerbiichsen durchweg 
goringer ist ais diejenige der kupfernen. Immerhin 
ergaben sieh beziiglich der Haltbarkeit so erhebliehe 
Verschiedenheiten, dafi die Frage zurzeit noch nicht 
ais sollkommen geklart gelten kann, um so mehr, ais die 
Zeitdauer, auf die sich die Erfahrungen beziehen, npeh 
ziemlich kurz ist. Die bisherigen Beobachtungen weisen 
darauf hin, dafi die eisernen Feuerbiichsen mehr zu 
Rissen neigen ais die kupfernen. Die mochanischen Be- 
anspruchungen oiner Feuerbiichse sind noch sehr wenig 
geklart, da iiber die Temperaturvertcilung wenig zahlen- 
mafiigos Materiał vorliegt. Wenn man beriick.siehtigt, 
dafi die Feuerbiichse Bronnstoffteilc m it Temperaturen 
bis zu 1500 o beherbergt, dereń Wiirmft dureh die Wan- 
dung der Feuerbiichse hindureh iu  das Kesselwasser iiber-

*) Vgl. K i t t e l :  Flufieisenbleche fiir Lokomotiv- 
feuorbiiohsen, Z. d. V. d. I .  1916, 9. Sept., Ś. 745/7;
O. S i m m e r s b a c h :  Ueber die Yerwendung von 
FUifieisenbleehen fiir Lokomotivfeuerbiichsen, St. u. E. 
-1918, 21. Marz, S. 233.

suchto mitteldeutscho Sehwelkohle gab rd. 22 bis 24 o/0 
Urteer. Bei der im Laboratorium iiblichen Sehwelanalyse 
in der Glasretortc war dio Teerausbeute rd. 20 bfo. Im  
Grofibetrieb reelmet man nun boim Verschwelen vou 
Braunkohle, wie dies mit den bitumenreichen Braun
kohlen in  der Gegend von Hallo geschieht, jnit etwa 
60 bis 70, o/o der bei der Schwelanalyso im Laboratorium 
erhaltonen Teerausbeute. Alśo im yorliegenden Falle 
wiirdo im Grofibetrieb die mitteldeutsche Braunkohle
12 bis 14'o/o Teer liefem. Wurde man in der gleiehen 

Weise rheinischo Braunkohlenbriketts verschwelen, was 
jedoch infolgo des geringen Bitumengohaltes dieser Kohle 
unwirtschaftlich ware, so kamo man dann auf rd. 5 o/o 
Teer. Diese borechneten Zahlen geben also au, welche 
Teermengen beim Verscliwclon dieser beiden Kohlen unter 
den Bedingungen des Grofibotriobe3 erhalten wiirden. 
Sie sollen jedoch nicht die Teerausbeuten bedeuten, die 
erhalten werden beim Yergasen der Braunkohlen' im 
Gaserzeuger.

Dr. B e r g i u s  (Essen): Die Teerverluste bei der 
Kondensation der Gase werden nicht allzu grofi sein. 
Die Verluste sind aber bei kleinen Mengen immer ver- 
hiiltnisniafiig sehr grofi.

S eh 1 u fi w o r  t:

Vorsitzcnder Gcneraldirokter A. V o g i e r  (Dort
mund) : Es hat sich nieniand mehr zum Wort gemeldet. Ich 
habe dann noeh Herrn Professor Dr. Klingonberg und 
Herrn Direktor Dr. Roser auf das herzlichsto zu danken, 
dafi-sie uns durch ihre dankenswerten Arbeiten die Grund- 
lagen zu der heutigen Bosprechung gegeben haben. Ich 
habe weiter zu danken allen den Herren, die sich so rege 
an dem Moinimgsaustausch beteiligt haben, und schliefi- 
lich Ihnen allen, dafi Sie unserer Einladung, hierher 
zu kommen, nachgekommeu sind und so getreulich bis 
zum Schlufi ausgehnlten haben.

W ir haben einen Blick iń Neuland getan, das lang- 
sam und griindlieh bearboitet werden mufi, wenn es 
Friiehto trageu soli. Ich glaube, wir konnen den 
Pionieron, die sich dieser schweren Arbeit unterziehen 
wollen, ein herzliches Gliickauf m it auf den Weg geben.

Danut mochte ich die heutigeYersammlung schliefien. 
Schlufi: 7 Uhr.

zugelien hat, dessen Temperatur 200 0 nicht iibersteigt, so 
ist es ohne weiteres klar, dafi der Spannungszustand der 
Feuerbiichsbleche ein recht angestrengter und wenig 
iibersichtUeher sein mufi. Zwar dehnt sich das Kupfer 
durch dio Warme um etwa die Halfte starker aus ais das 
Eisen, so dafi unter gleiehen Temperaturyerhaltnissen 
jenes starker „arbeitet" ais dieses, dafiir leitet aber das 
Kupfer die Warme etwa aehtmal besser ais das Eisen, 
eine Eigenschaft, die bei letzterem durch Aenderung der 
Zusammensetzung nicht yorbessert werden kann. Jedon- 
falls lehrt der Augenschein, dafi die mechanisehen Be- 
anspruchungen bei Feuerbiichsen iiber die Elastizitats- 
grenze hinausgehen und daher bleibonde Formiinderungen 
zur Folgę liaben. Hieran ist durch Yerbesserungen der 
Konstruktion zunachst noch niehts geandert worden, und 
es ist dio Aufgabe des Metailurgen, don Werkstoff in 
demjenigen Bereieli zu yerbessern, dor fur die vorliegen- 
den Beanspruchungen hauptsachlich in Frage kommt, 
namlich im Spnnnungsbereich oberhalb der Elastizitiits- 
grenze. Eine vor kurzem von P. G o e r e n s  und Fr. P. 
F i s c h e r 1) veroffentlichte Studie bezweckt, auf die 
Eigensehaften eines Kruppschen, im Siemens-Martin
ofen hergestellten Sonderweieheisens, Marko W W , ein- 
zugehen und zu zeigen, inwieweit bei diesem Materiał 
eine Annaherung an Kupfer erreicht worden i;Ł.

Das zu den Untersuchungen verwendete Proben - 
materiał entstammtó fiinf Sehmelzungen der laufenden

!)  Kruppsche Monatshefte 1920, Jan., S. 5/12.

Umschau.

xx .* 89



690 Stahl und Eisen. Umschau.

\-
40. Jahrg. Nr. 20.

Zahlentafel 1.Herstellung, die in ihrer 
Zusammensetzung nur wenig 
yoneinander abwichen. Die 

mittlero Analyse lautete:
0,057 o;0 C ; 0,097 o/o M n ;
<0 ,01  o/o Si; < 0 ,01  o/o P ;
0,021 o/o S.

Die Untersuchungen wur
den an Walzstangen, Sclimie- 
dcstangen und Blechen Yor
genommen. Dabei zeigte sich, 

daB wichtige meehanische 
Eigenschaften des Weiuh- 
eisens in hohem Malic von 
dessen inechaniseher und 

, thermiseher Yorbchandlung 
abhangen. Eine Uebcrsicht 
iiber die Festigkeitseigenschaften des Weicheisens gibt 
Zahlentafel 1. Aus den Zahlenwerten geht hervor, daB 
das Weicheisen sich durch hoho Dehnung und Kontrak- 
tion auszeichnet. Zur Feststellung der Widerstands- 

fahigkeit des Baustoffes gegen plotzlicho Beanspruchun- 
gen wurden Kerbschlagproben an Normalprobestaben 
(30 X  30 X  160 mm m it Norinalrundkerb) ausgefiihrt. 
Das Weicheisen erwies sieh schon im gegliihten Zustande 
ais derart ziihe, daB die Proben — unter einem 
150-mkg-Pendclhammer geschlagen —  iiberhaupt nieht 
durchbrachen und sich somit keine zalilcnmSBigo Kerb- 
ziihigkeit feststellen lieB. Um die Kerbschlagproben zu 
versch8rfen, wurden einige Versuche an Schlagproben 
von gleieher GroBe angestellt, bei denen jedoch zur 
Erzielung einer starkeren Wirkung dic Einkerbung spitz 
ausgefiihrt wurde. Das Ergebnis dieser Proben war eben
falls giinstig, indem auch hier das yergiitete Weicheisen 
nicht durchschlagen wurde, sondern lediglich am Grunde 
dor Kerbo etwas aufriC. Nur im Fali der geglUhten 
Proben gelang es, spezifischo Schlagarboiten festzustellen. 
Zshlenwerte werden leider nicht angegeben.1

Den Ergebnissen ist ohne Zweifel das Pradikat 
„gut“ einzuraumen. Einer von Goerens und Fischer aus 
diesen mechanischen Versuchergebnissen herausgelesenen 
bemerkenswerten Ueberlegenheit dieses Weicheisens gegen- 
iiber FluBeisen kann jedoch ohne Einschriinkung nicht 
ohne weiteres zugestimmt wrerden. So iiberwaltigend groB 
sind dio erreichten Dehnungs- und Kerbsehlagwerte nicht, 
daB sie von einer guten Fcuerbuchs-FluBeisenqualitat 
nicht in  gleicher Stetigkeit erreicht werden konnten. 
Die m it Bleehprobcn — und Bleche sind ja  der Haupt- 
yerwendungszweck eines Fcuerbuchsinaterial3 —  hei der 
in der Technik gebriiuchlichen MeBliingo yon 11,3 y/f” 
erbaltonen Dehnungswerte betragen 33,2 bzw. 31,6 o/0. 
Bei den ausgeftihrten Kerbschlagproben ist in Betraeht

Zahlentafel 2. M e e h a n i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  a n  
F e u e r b u o h s - F l u D e i s e n ą u a l i t i i t .

F es t l ę k c l t » e l f i r c n s c h a f t e n  dCB K r u p p s c h e n  W c l c h c l s e n »  
(Markę  WW ) fllT Fe u e r b u c b sra at eri al.

Yorbehandlung der Probe

Untere

Streck-

grenze

kg/mm3

Zug-

festlg-

kelt

kg/mm*

Dehnung auf Quer-
schnitts-
Termin-
derung

%

1 «  11,3

%

1 =  5,65 \/f 

%

Walzstange, 30 mm ( ), gegluht . . 23 31,0 38,5 51,3 80

35 „ [ 3, i . 21 30,6 37,4 49,5 79

35 „ [ ], Tergutet . . 22 31,2 40,2 52,5 85

40 „• ( ), gegluht . . 23 31,0 37,5 . 45,0 80

» SO „  [ ], „ • 23 32,0 36,4 46,1 81
Schmledcstange, 60 „ . [ i .  „ 23 30,4 - 35,2 47,7 80
Blech, 11 mm dick, gegluht (qucr) . . 22 . 32,0 33,2 | 41,1 78

tt . 1^,5 „ ,, , (langs) . . 20 30,7 31,6 42,7 77

Kupfer, Stehbolzenrund»tange, geglGht 4 21,5 42,1 51,0 78

Blech

Nr.

Blech-

dlcke

mm

Walz-

rich-

tung

Mechanische Prlifungen

Zug- 

festig- 

keit 

kg /mm2

Deh
nung 
anf 

200 mm 

%

Schlagarbelt

mkg/cm5

5619/015 10,5 qaer 35 33 (46,2) nicht gebrochcn
5803/004 11,2 „ 35 34 (45,5) nicht gebrochen
6633/909 10,2 langs 34 34 30,6

quer 38 40 —
6675/1524 10,6 34 34 (47,6) nicht gebrochen
6827(1220 10,1 „ 35 37 40,5
6847/1499 10,6 liings 35 37 36,1
6847/1504 10,8 quer c 4 33 (46,3) nicht gebrochen
7138/1979 10,6 liings 38 33 (45,8) nicht gebrochen
7712/712 10,4 quer 36 33 (48,1) nicht gebrochen
8121/062 10,3 Iśngs 36 36 42,1
8235/726 10,0 qucr 36 . 33 (50,0) nicht gebrochen
8963/761 tljO 15in<?s 37 34 (49,1) nicht gebrochen
8973/834 10,8 quer 37 33 (47,7) nicht gebrochen
9214/8 11,0 ,, 36 ^33 (45,8) nicht gebrochen

1 9214/963 11,2 langs 35 33 (47,2) nicht gebrochen
i 9273/485 10,4 quer 36 34 (49,5) nicht gebrochen

zu zielion, daB sie an Proben von 30 X  3D X  160 mm yor
genommen wurden, wie sie bei Feuerbuchsblcchen also gar 
niclit vorkommen, m it einem Arbeitsąuorsclmitt von 
4,5 cm2; m it dom benutzten 150-mkg-Pendelhammer waren 
also hochstenfalls Schlagarbeiten von 33,3 mkg/cm2 zu 
erzielen. Dies ist ein Wert, der fiir eino gute FluB- 
eisenąualitat nicht allzu hoch gegriffen ist. Um zu 
zeigen, daB eino guto Feuerbuchs-FluBeisenqualitat 
obigem Weicheisen kaum nachsteht, sind in Zahlentafel 2 
eino Reihe. diesbczuglicher Versuchs\rerte zusammen- 
gestellt; did Dehnungen sind durchweg hoher ais bei 
dem Kruppschen Weicheisen; auch dio Ergebnisse der 
Kerbschlagyersucho, dio m it einem 75-mkg-Pcndelhammer 
und an Normal-Blechproben (30 X  Blcehdickc X  160 mm) 
ausgefiihrt und zum weitaus groBtcn Teile nicht 
durchgeschlagen wurden, diirften sich m it denen des 
Weicheisens messen. Weiterhin ist bei dem reinen, im 
Martinofen hergostellten Weicheisen wohl zu bedenken, 
daB ds sehr leicht iiberfrischt wird und dann in seinen 
Eigenschaften einem guten FluBeisen wohl nachstehen 

durfte.
Neben den oben beschriebenen Prufungcn, deren Er- ■ 

gebnis sich zahlenmaBig ausdriicken laBt, • sollen einige 
yon Goerens und Fischer an dem Sonderweieheisen aus- 
gefiihrto, sogenannte technologischo Proben nicht un- 
orwahnt bloiben, deren Ergebnis in bestimmten Form- 
yoriinderungen seinen Ausdruok findet. An eingekerbten ' 
Staben und Gewindebiegcproben wurden Kaltbiegeproben 
ausgefiihrt. Vcrgleichsversuehe m it Kupferstaben in Steh- 
bolzenąualitiit sowie FluBeisen lehrten, daB das Weich
eisen sich mindestens ebensogut verhalt wie das Steh- 
bolzenkupfer, und daB das FluBeisen bei diesen Priifun- 
gon schlechter abschneidct. Dio Gowindebicgeprobo be
steht darin, daB eine m it einzolligem Gcwindo yerseheno 
Rundstange um 180 0 zusammengebogen und bis zur Be- 
riihrung zusammengepreBt wird. Gutes Materiał darf 
auf dem Grunde der Gewindegange keine Anrisse zeigen.

Bei der Feuerbiiohse und den Stehbolzcn wieder- 
holen sich Erhitzung und Abkuhlung und damit Aus- 
dehnung und Zusammenziehung sowie Hin- und Her- 
biegung. An Kupfer und Sonderweieheisen angestellt© 
Vergleichsversuclie, wie sieli źeidc Materialien wieder- 
holten Biegungeu gegenuber verhalten, sind in Zahlen
tafel 3 zusammengestellt. Dio Versuche wurden in der 
Weiso ausgefiihrt, daB m it Rundkerb verseliene Probe- 
stiibo um einen bestimmten, stets gleiehbleibenden Betrag 
bis zum Bruch hin und her gebogen wurden. Die er-

Zablentafel 3. D a u e r b I e g e n r o b e n.

Ausbiegung nach jeder Seite um

Werkstoff 0,8 mm. 

Anzahl der Biegungen 
bis zam Bruch

4 mm.

Anzahl det Biegungen; 
bis zum Bruch

Sonderweieheisen f  
W  \

21 610 
27 610

210
292

Stehbolzenkupfer
13 500 
15 940

124
136



20. Mai 1920. Umschau. Stahl und Eisen. 691

haltenen Zahlcnwertc lassen eine deutliche Ueberlegen- 
heit des Sonderweicheisens uber das Kupfer erkennen. 

M it Flufieisen sind Versuche nięht angestellt worden, 
jedoch ist aucli hier zweifelsohne anzunehmen, dafi daa- 
selbe dem Sonderweicheisen nachgostanden hatte. Steh- 
bolzen aus Sonderweicheisen worden also wohl eine 
wesentlidi hShere Lebcnsdauer ais flufieiserne und -selbst 
kupferne aufweisen. Auch an dcm Sonderweicheisen vor- 
genommene Autogenschwdfiungcn zeitigten ein gutes E r

gebnis.
Zum Schlufi geheń Goerens und Fischer dann noch 

kura auf dio Bedeutung einer geeigneten Warmebe
handlung ein, dcrcn Einhaltung gerade fiir das reine 
Weicheisen besonders wichtig ist. Durch fehlerhafte 
Warmebehandlung bei der Verarbeitung von Sonder- 
weieheisen erzougto Sprodigkeit infolge Bekristallisations- 
erscheinungcn liifit sieh vermeiden bzw. beseitigen, wenn 
etwa notig werdende Wicdererhitzungen auf mindestens 
920 0 getrieben werden.

Dio vorliegenden vergleichenden Untersuchungen 
zwischen Kupfer und Kruppschem Sonderweicheisen, 

Markę W W , zeigen, da 15 das Weicheisen eine wesentliche 
z Anniiherung an die Eigenschaften des Kupfers erreicht. 
Fiir Stehbolzenmaterial ist unstreitig eino bemerkens- 
werte Uoberlegenheit des Sondereisens iiber gewolinliehes 
weiche3 Fltifieisen einzuriiumen, fiir Feuerbuchsblech- 
materiał diirfte hingegen der Beweis noch zu erbringen 
sein. A. Slctdeler.

Bericht iiber die Tatlgkeit des Materialprufungsamtes 

Berlln-Lichterfelde Im Jahre 1918 19.

(1. April 1918 bis 31. łlHrz 1019.)

Die Arbeiten des Amtes standen auch im abgelau- 
fenen Rechnungsjahr noch stark unter dem EinfluB des 
Kriegszustandes und seiner Folgeerscheinungcn. Die 
Folgę hiervon war, dafi im Interesse schlcuniger Er- 
ledigung der dringenden Priifungsauf triige dio umfang- 
reichen Forschungsarbeiten, z. B. diejenigen fiir den 
deutschen Ausschufi fiir Eisenbeton sowio diejenigen mit 
Eisenkonstruktionen fiir den Eisenbau-Verband und die 
Marino, vollig ruhen mufiten. Leider haben auch andero 
Arbeiten nicht in der gewiinschten Weise gefordert wer
den konnen. Besonders betroffen wurden hiervon die An
trage auf Untersuchungen von Kohlen und Brennstoffcn 
iiborhaupt, fiir die bei ihrer grofien Zahl von der Ab- 
teilung leider derart lange Fristen gefordert wurden, 
dafi nicht alle Antragsteller befriedigt werden konnten. 
Nachdem nunmehr der Personalbestand wieder auf die 
friihere Hohe gebracht ist, steht zu hoffen, dafi es dem 
Amte und allen seinen Abteilungen gelingen wird, die 
Wunsche der Antragsteller vollauf zu befriedigen und 
orfolgreich mitzuarbeiten an dem Wiederaufbau der deut- 
uchen Industrien. Bei dem heutigen Mangel an Boh- 
stoffen werden die letzteren zur Erzielung moglichst 
weitgehender wirtschaftlicher Erfolge auf das yollkom- 
menste ausgeniitzt werden mussen, aufbauend auf griind- 
lichen Kenntnissen von den Eigenschaften der Bohstoffe 
und dereń Beeinflussungen durch dio verschiedenartigen 
technologischen Arbeitsverfaliren.

Unter den Forschungsarbeiten, an denen die Leitung 
des Amtes in  besonderein Mafio mitwirkte, mogen dio 
folgenden hier hervorgehoben sein:

1. Der Mangel an Leder und Spinnfasern notigte 
dazu, Ersatz fiir dio ubliehon Treibriemen aus Leder, 
Hanf, Baumwolle und Haaren zn besdiaffen. Gemeinsam 
mit der Biemenfreigabestelle, der Bicmen-Ersatz-Pruf- 
stelle sowie den Yersudisfeldern fiir Werkzeugmaschinen 
und Masohinenelemente sind daher Yersuche mit Riemen 
aus Papicrgarnen unternommen worden. Sie crstrcckten 

sieh auf dic Ermittlung der Festigkeitseigenschaften der 
Biemen sowio auf doren Verhalten bei der Kraftiibertra- 
gung. Der lotztgenannten Aufgabe dient eine im Amte er- 
stellte Yersuchseinrichtung, die gestattet, dio Spannungen 
in  beiden Riementrumms, die Arbeitsleistung, den Sehlupf

sowie den Durchhang und die Liingenanderungen des 
Biemens fortlaufend zu ermitteln. Die Ergebnisse sollen 
spater veroffentlicht werden.

2. Der Mangel an Kupfer und Zinn notigte zur An
wendung von Lagermetallen, dereń Gehalt an den ge
nannten Sparmetallen mSglichst gering war. Neben den 
a. O. .ausgcfiihrton Untersuchungen leitete daher auch 
der Verein deutscher Maschinenl)au-Anstalten Versuche 
zur Erprobung der fiir den Gebrauch empfohlenen 
Lagermetalle ein, an dereń Erledigung auch das Amt 
beteiligt ist.

3. Dio Mitarbeit im Normenausschufi der deutschen 
Industrie braclite es m it sieh, der Frage nach der Be- 
ziehung zwischen den Bruchdehnungen von Zerreifi- 
proben gleichen Durehmesscrs d, aber von versehiedenen 
Liingen, und zwar der jetzt normalen Lange 1 =  10 d 
und der kleineren Liinge 1 =  5 d, dereń Einfiihrung 
in die Liefcrungsbedingungen zurzeit- wieder angestrebt 
wird, nachzugehen. Die Versuohsergebnisse sind in den 
vom Verein deutscher Ingcnieure herausgegebenen 
„Forschungsarbeiten1', Heft Nr. 215, niedergelegt.

I n d o r  A b t e i l n n g  f i i r  M e t a l l p r i i f u n g  

wurden 365 Antrage erledigt. Von ihnen entfallen 60 
auf Behorden und 305 auf rńyato und von letzteren 2 
auf das Ausland. Wio im Vorjahro wurden dio meisten 
der Untersuchungen im Interesse der Landesrcrteidigung 
vorgcnommen und nahmen bei weitem die Tatigkeit des 
stark verringerten Personals in Ansprueh, ohne dafi die 
Ergebnisse allgomeines Interesse beanspruchen durften.

Die Prufung von Materialprufungsmasehinen nnd 

der Einrichtungen liierzu bcanspruehte gleichfalłs die 
Arbeitsleistung der Abteilung in starkem Mafie. Gepriift 
wurden 26 Maschinen, 22 Kontrollstabe und Mefidosen,
6 Kraftpriifcr Bauart Wazau und 3 Feinmefiapparate.

Unter den Festigkeitspriifmasehlnen sind haufig 

soleho angetroffen worden, dio im Betriebe des ofteren 
beim Bruch der auf ihnen zerrissenen Stabo bis nahe 
an ihre Hi3chstleistung heansprucht wurden. Hierbei ist 
zu befiirchten, dafi der Kraftmesser durdi die auftreten- 
den Schlage beschadigt wird, was wiederholt bei der 
Nachpriifung von derartigen Maschinen, sowohl solchen 
mit Hebelwage ais auch solchen mit Manometermessung, 
festgestellt wurde. Empfohlen wird daher, bei der Be- 
schaffung von Priifmasolunen ihre Hochstleistung etwa 

doppelt so hoch zu wahlcn wio die in der Begel zu 
erwartendo hochsto Bruehlast der Stabe. Wegen der 
regelmiiGigen Wiederholung der Masehinenprilfung wird 
nochmals auf die Ausfuhrungen im letzten Jalircs- 

boricht1)  verwiesen.
Aus dor Beiho der iin Laufe des Jahres yorgenom- 

menen Untersuchungen seien hier folgende von allge- 
meinem Interesse genannt: ___

Die L e i s t n n g s v e r s u e h e  mit E r s a t z -  
r i e m e n  sind fortgefiilirt, das Mefiverfahren und dio 
Mefieinriehtnngen sind vervollkommnet und dio Yersuchs
einrichtung durch Einbau eines neuen Motors verstarkt 
worden. Ueber die Ergebnisse dieser Yersuche wird im 
Zusammenhang m it den bereits friiher erledigten Festig- 
keitsversuchen berichtet werden.

Zugversudio mit Rundstaben aus A l u m i  n i u m er- 
gaben folgendo Worto: bei Zimmerwiirme: Strcekgrenze 
1140 kg/cm2, Festigkeit 1260 kg/cm2, Dehnung 11,4 o/o; 
bei 100°: Streckgrenze 920 kg/cm2, Festigkeit 1030 

kg/cm5, Dehnung 17,3 o/o.
W  o 1 f  r a m d r iih  t o von 0,055 und 0,040 mm 

Durehmesser besafien oine Zugfestigkeit von 193 bis 221 

und 261 bis 279 kg/cm2.
D ie  A b t o i l u n g  f U r  B a u m a t e r i a l -  

p r i i f u n g  erledigte im Betriebsjahre 1918 insgesamt 

255 Antrage mit 6416 Yersuchcn gegen 216 Antrage 
mit 8419 Versuchen im Yorjahre. Von don 6146 Ver- 
suchcn entfallen 4568, also der weitaus groBero Teil,

i)  „Mitteilungen11 1918, S. 250; St. u. E. 1919,

14. Aug., S. 946.
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auf Bindemittel, Mortel, Beton und dcrglcichen und 

1878 Versudie auf Steino aller A rt und Verschiedenes.
Einer stadtisehcn Gasanstalt ■waren Proben von 

feuerfesten Steinen unter dor Gewahr angeboten wor
den, daB dic Steine bei 1100° Hitzc unter 4 kg/cm5 
bzw. bei 14000 Hitzo unter 2 kg/ems Belastung keine 
ForinSnderung erleiden. Bei Belastungsycrsudien in der 
Hitzo geniigten vier Steinsorten den gewahrloistoton Be- 
dingungen, •wahrend eine Sorte unter der Belastung von

2 kg/cm* schon boi 1350 0 erweiohte.
Mehrere Sorten fenerfester Steino -wurden auf 

Sehwindon in der Ilitze bei 1200 0 untcrsucht. Die 
Prufung ausgefiihrt an Stabohen, die aus den Steinen 
herausgbschnitten,waren, ergab, dafi die Schwindung der 
Steine auBerordentlich versołiicden war; sie achwankte 
namlich zwisehen 1,5 und 10 mm, bezogen auf 1 m 
L8nge. Dieter Eigenschafi feuerfester Steino ist bisher 

viel zu wenig Beachtung geschcnkt worden.
Den YerhaltnismaBig groBten Raum in den Yersuchs- 

arbeiten nahin die Prufung yon Bindemitteln (Portland- 
zementen, Eisenportfandzementen, Ilochofenzenientcn und 

Kalken), sowie von Mortel- und Betonmischungcn ein. 
Zemento waren hiiufig naeh den deutsehen Normcn zu 
beurtcilcn; Zomento, die den ,,Normcn" nicht ent- 
sprachen, gelangten nicht zur Prufung.

Aus den untersuehtcu Zementen wurden vielfach 
audi Betonmischungcn und aus diesen Probekorper im 
Amt hergestellt und dann auf Druckfestigkoit untersucht. 
Hierbei handelt cs sich meist darum festzustellen, ob 
die gepriiften Betonmischungcn hinsichtlich der Druck- 
festigkeit der in  den „Bestimmungen fiir Ausfiihrung von 
Bauwerken aus Eisenbeton" enthaltenen Vorsehrift ent
sprechen, nach der Beton, anch flussig angeniacht, boi 
28 Tagen Alter 150 kg/cm2 (fiir Stiitzen und Siiulen 
180 kg/cm2) Druckfestigkeit aufweisen soli.

Eino Mischung aus 1 Rtl. Zement, 2 Rtl. Steinsplitt 
und 3 Rtl. Kicssand, dio, flussig verarbeitet, nach 28 
Tagen Erhiirtung auf Druckfestigkeit gepriift wurde, er- 
reichte bei der angegebenen Yerarbeitungsweise nur 
60 kg/cm2 Druckfestigkeit, gcniigte also bei weitem 
nicht der Bedingung.

An erharteten Mortel- und Betonproben, die ent
weder irgondwelolie Besehadigungen (Iti-se, Absprengun- 

gen usw.) aufwiesen oder sonst schlechtes Yerhalten ge- 
zeigt hatten, waren die Ursaclien des mangelhaften Vcr- 
haltoHS dos Bauteiles festzustellen. Die Prufung er- 
strcckte sich meist -auf Festigkeit und auf Mischungs- 
vet'haltnis.

Yielfach war dio Ermittelung der Druckfestigkeit 
erwiinscht, aber cs wurde entweder das Materiał in 
einem solehen Zustande eingcreicht (brockelige Stticke), 
daB sieli daraus keine geeignctea Druckprobekorper ge- 
winnen lieBon, oder in so geringer GroBe,' daB aus den 
kleinen Proben keine brauchbaren Yersuehsstiicke ent- 
nomnicn werden konnten. Es sei daher wiedcrholt darauf 
aufmerksam gcmadit, daB zur Ermittelung der Druck
festigkeit von Beton Proben in solcher GroBe erforderlich 
sind, daB sieli daraus mehrere (mindestens 3 Stuck) 
wiirfelformige Korper von 10 bis 20 cm Kantenlange 
entnehmen lassen. Die GroBe der Korper muB sich nach 
dem Korn des Zusclilagmaterials riehten. Auch fiir die 
Bestimmung des Miscliungsverhaltnisses werden meist zu 
geringe Probcmongen eiugesandt: eino gute Durchsehnitts- 
probo von mindestens 5 kg Gewiclit ist- erforderlich.

Prismen, die aus reinem Zement hergestellt waren, 
wurden naeh 28 Tagen und V/s Jahren auf Liingen- 
underung zwisehen yerschiedenen Wiirniestufen gepriift. 
Hierbei ergaben sieh im Mittel die Liingenunterschiede 
naeh beigefiigter Zahlentafel.

Zum AbschluB gelangten aueh die auf BesohluB des 

A u s s o h u s s e s f U r U  n t e r s u e h u n g v on H  o c h - 
o f e n s c h l a o k e  im Jahre 1918 eingeleiteten Priifun- 
gen vorsdiiedener Hochofen- (Stuck-) Sohlacksorten auf 
Ycrwendbarkeit fiir Eisonbahnbettungszwecke, soweit sie 
sidi auf Laboratoriumsversuche erstreekten. Die Bcriehte

Lanercn- 
anderung 

der 
Proben In 
*/iooo mm 
‘ beim 

Lagern an 
der Luft 

7om 28. bis 
M8. Tage 
bet 20 0

Langenunterschled In i/iooo mm 

▼on Vf% Jahre alten Proben

+ 50 0 ±  O0
. V " ;-V

— 10 0
Wasser-

Btttti-
gung

bezogen auf die Lange der 

Proben bel 20°

»/ ' — 157 + 14 — 30 — 45 + 34

also Ausdeh* 
nungskoeffizient 
nach l 1/* Jahren

- 0,0000047 0,0000151 0.0000151 -  ■

iiber diese Untersuchungen werden in den Mitteilungen 
veroffentlieht.

In  der Abteilung fiir p a p i e r -  u n d  t  e x t  i 1 - 
t o o h n i s o h e P r u f u n g e n  wurden im Beriohtsjahre 
827 (im Vorjahre 832) Priifungsantriige erlcdigt, 183 
(147) im Auftrage von Behorden, 644 (685) im Auf
trage von Privnten. Unter den 183 Behordenantriigen 
stammten 132 von preuBischen, 51 von nichtpreuBischen 
Behorden. Von den 827 Antragen gingen 823 aus dem 
Inlande, 4 aus dem Auslando ein.

In  dor A b t e i l u n g  f i i r  M e t a l l o g r a p h i c  
wurden im Berichtsjahr insgesamt 137 Antriige, gegen 
123, 117, 109 in den drei Vorjahren, erlcdigt.

Etwa drei Vicrtel des abgelaufenen Beriditsjalircs 
stand noch unter dem EinfluB des Personalmangels in 
folge von Einborufungcn zum Heeresdienst. Trotzdem 
ist os moglich gewesen, eine grofie wissenschaftliche 
Arbeit, die gleichzeitig hohes praktisehes Interesse be- 
ansprueht, „ U e b e r  d a s  R o s t e n  v o n  E i s e n  i n  
B e r u h r u n g  m i t  a n d e r e n  M e t a l l e n  u n d  
L e g i c r u n g e  n“, zum AbschluB zu bringen.

In  der Arbeit ist zum erstemnal dor Nachweis 
erbraeht, daB os moglich ist, den EinfluB der Beruhrung 
yerschiedener Metalle auf ihr gegenseitiges Vcrlialten 
in einem Elektrolyten gesetzmafiig und quantitativ zu 
erfasson, was bisher nicht bekannt und nicht moglich 
war. Beziiglidi der niihercn Einzelheiten muB auf die 

Originalarbcit verwiesen werden.

Soweit das Einyerstiindnis der Antragsteller vor- 
liegfc, sollen hier zu einigon erledigten Antragen folgende 
Mitteilungen gemacht werden:

E in Kesselbleeh zcigte auf der einen Seite zahl- 
reiche, teils sehr feino, teils groberc Risse. Das Bleeli- 
material war an sich fehlerfrei. Die ganzo Art der RiB- 
bildungen deutete darauf hin, daB es sidi um Spannungs- 

risse handelt. Vermutlieh sind dicSpannungcn, dio schliefi- 
lid i zur RiBbildung gefUhrt haben, durch Tcmperatur- 
sohwankungen zwisehen AuBcn- und Innenwandung des 
Kesselblcches entstanden (sogenannteWSrmespannungcn).

In  einer bereits friiher yeroffentliohten Arbeit 
„Ueber Spannungen in Kesselbleehen" yon E. Heyn und

O. Bauer sind niihere Angaben iiber Warmesparinungen 
sowie uber ein Verfahrn zur Feststellung der GroBen- 
ordnung der Spannungen gemaeht.

Die Feststellung der Walzriehtung yon Flufieisen ist 
einfach, wenn das Materiał nichtmetallischo Einschliisse 
enthalt. Die Einschliisse sind in der Walzriehtung ge- 
streckt und haben quer zur Walzriehtung oine rundliehe 
oder ovale Gostalt. Fehlen solehe Einschliisso vollig, so 
gibt die Kerbschlagprobe in der Regel AufschluB iiber 
dio Walzriehtung. Qucr zur Walzriehtung ist sie meist 
geringer ais in der Walzrielitung.

Die Aufbewahrung und Yerwendung von Wasscr- 
stoffgas erfolgt ganz allgcmein in eisernen Flaschen, 
Behaltern usw. Es ist bekannt, daB Eisen Wasserstoff 
bei hoheren Temperaturen aufnimmt und dadurch spriide 
und briichig wird. Fiir die Praxis war os von grofiter 
Wiehtigkeit, festzustellen, ob das Materiał der Wasser- 
stoffbehalter auch bei gewohnlidier Temperatur durch
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langdauerndo Fiillung mit hochgcspanntem Wasserstoff 
(100, Atm.) in seinen Festigkeitseigensehaften EinbuBe 
erleidet.

Zur Kliirung dieser Erage wurden umfangreiclio 
Versucho, dio sich bis auf eino halbjiihrige Łagerung 
erstrcckten, durdigefiihrt. Dio Versuehe, ergaben, dafi 
oino Vorscliloehterung der Materialeigensehaftcii, inner- 
lialb der gewiihlten Yorsuchszcitcn, nicht eingetretcn war.

lici Siederohrcn, dio vor dem Einbau in die Kessel 
kalt aufgoweitot waren, traten bereits nach kurzor Be- 
triebszeit Querrisso auf. Dio Untersuchung orgab, dafi 
das Auftreten der Risse aller Wahrscheintidikeit nach 
m it dem nachtraglichen Aufweiten der Iiohro (Aus- 
losung von Reckspaunungen) im Zusammenhang steht. 
Durch Ausgliihen der aufgeweiteten Iiohro wiirde sieli 
vermutlioh die Rifibildung beheben lassen.

E in Hohlkorper aus Stahl zeigte in dor Mitte der 
inneren Bodenoberflache eino, unganzo Stelle, an der 
obendrein dor Phosphorgehalt sehr hoch angereichert war 
(0,158 o/o P ). Dio Untersuchung ergab, dafi 03 sich hier 
um dio Auslaufcr einer yom Gufi dos Stalilblockes her- 
riihrenden Lunkorstollo handelte. Dureli Abschneiden 
eines grofieren „verlorenen Kopfos" hatte die Eehlstelle 
vermieden werden konnen.

Aehnlicho vom Gufi des Blockes herriihrende Fchl- 
stellen (nicht verschweifite Lunker- und Randblasen) 
zeigte auch eine Anzahl von Rohlingen fur Druekkorper. 
Beim Zusammendrucken traten Aufspaltungen und Rifi- 
bildungcn ein.

Einen auffallend hohen Phosphorgehalt (0.291 o/0) 
wies eine flufieiserne Schraubenmuttor auf, die im Be

triebe gcbrochen war. Dio Korbziiliigkeit war dement- 
sprediend auch nur ,'dir gering.

Eino im Betriebe gebrochene oisorne Zango erwies 
sioh bei der Untersuchung ais ganz mlnderwertiger 
„EisenguB". Dio Festigkeit des Materials betrug nur 
etwa 500 kg/cm2 und 0 0/g Dehnung, bei 0,15 o/o C 
und 0,135 o/o P.

Zwei Bessemerstahlproben enthielten 0,5 o(o P. Der 
hohe Phosphorgehalt zeigt, dafi ein fur Bcssemerstahl- 
darstellung vollig ungeeignetes Ausgangsmaterial zur Yer
wendung gelangt war.

Das Amt mufite wiederholt darauf liinweisen, wie 
wichtig die Art dor Probenahmo fiir don Ausfall der 
Prufung ist; ist dio zur Untersuchung eingosandte Probe 
unsadigomiiB entnommen, so kann die Prufung Yollig 
ergebnislos sein oder zu einem Irrschlufi fiihren.

Gleitschutz-Kettenglicdor zćigtcn alle Kennzeichon 
starker Ueberhitzung (grobkristallinisdies Gefiigo und 
geringo Kerbzahigkeit).

Eino im Betriebe gebrocheno Pleuelstange war rfus 
gewohnlichem Gasrohr mit aufgcschweiBten Flanschen 
hergestellt; eino derartigo Konstruktion muli fiir stark 
beanspruehte Masdiinen ais durchaus unzulassig bezoidi- 
net werden.

Die Untersuchung oines rissigen Flammrohres ergab, 
dafi das Ausgangsmaterial, aus dom da3 Flammrohr lier- 
gostellt wurde, Tollig einwandfrei war. Die Versdilech- 
torung der Materialeigensdiaften, die sohliefilich zum 
Aufreifien gefilhrt hatte, ist vermutlidi erst nachtraglieh 
eingetretcn. Einen gewissen Anhalt gab die Art des Ver- 
stemmens der Nieten. Rings um dio Nietlocher waren 

bis zu 2 mm tiefe Stemmrillon erkennbar.
Auf dio Gefahron, dio durch unsachgemafies Ver- 

stemmen vorursaeht werden, ist bereits friihor hinge- 
wiesen worden1).

Ob das fehlorhafto Verstommen die alleinige Ur- 
sache fiir das Aufreifien war. lieB sich n id it m it Sichor- 
heit angeben; in jedem Fali ist dadurdi die Brudigefahr 
in hohem MaBe vergrofiert worden.

*) Siehe O. B aue r; „Untersuchung einer gerissenen 
Schiffskosselplatte. Fehlerhaftcą Yorstemmen der Nieten". 
Mitt. a. d. Kgl. Materialpriifungsamt lf)17. Heft 4 
n. o, S. 194.

Das Materiał einer im Betriebe gcbrodienon Soil- 
muffo Wies grobe Materialfehler, hohen Phosphor- 
(0,141 o/o) und ungewohnlich holien Sehwofclgchalt 
(0,29 o/o), ferner zahlreiclie Blasenhohlriiumo und nur 
sehr geringo Dehnung auf. Der Bruch ist dureh diese 
fdilorhafto Materialbeschaffenheit in hohem trafie be- 
giinstigt worden.

Auf den Bruchfladien von Zugprohen aus Elekt.ro- 
stahl zeigten sieli hello Stellon, Der Antragsteller ver- 
mutete, dafi es sich lim Soigorungsstellen handelte. Dio 
Untersuchung ergab, dafi Seigcrungen nicht in Frage 
kamen, sondorn dafi es sich um freigclegte Rifiwandun- 
gen von Blasonhohlraumen handelte, dio beim Auswalzen 
und .Sdiuiieden der Blocke nicht zugeschweifit waren.

E in Stahlstiick zeigto oine kleino harte Stello, dio 
beim Bearbeiten des Stahlstiickes das Werkzeug starł; 
angriff. Die Gefiigeuntersuchung ergab, dafi dic harte, 

Stello aus einem Stahlsplitter aus Schncllstahl bestand, 
der nur oberflachlioh in das Materiał eingeprefit war. 
E r riihrt vormutlich von einem Drehśtałil hor, der beim 
Abdrehen dos Stiickes gesprungen war.

Wiederholt wurden Zahnrader auf Art des Materials, 
Art der Einsafzhartung, auf Harto- und Gefiigefdiler 

untcrsueht. E in Tellerrad, das im Betriebe sehr schnell 
verschlissen war, bestand aus sehr kohlenstoffarmem 
Flufieireń, das nur oborflachlieh schwach gekohlt war. 
Die diinne kohlenstoffreichere Randzone war im Betriebe 
schnell abgenutzt worden, so dafi dor kohlenstoffarme,

■ weiohe Kern zutage trat.

Zwei Stahlbledio m it anniihernd gleichem, porliti- 
schem Kohlenstoffgdialt verhielton sich beim Stanzen 
ganz verschieden. Wahrend sich das eino Blech gut aus- 
stanzen liefi, stumpften bei dem anderen Blech dio 
Stanzwerkzeugo selir schnell ab. Die Gefugeuntersuchung 
ergab, dafi das loicht stanzbare Blech kornigen Perlit 
aufwies, wahrend das sohlecht stanzbare Blccli lamcllaron 
Perlit enthielt. H iermit liangt das yerschiedeno Vor- 
halten beim Stanzen zusammen. Nach Versuchen von 
Hanemann hat Stahl im  Zustand des kornigen Perlits 
dio groBte Wcichheit, dio bei seinem Kohlenstoffgehalt 
iiberhaupt zu erzielen ist, wahrend derselbe Stahl im 
Zustand des lamollaren Perliła erhoblich hiirter ist. Durdi 
langandaucrndes Gluhen dicht unterhalb dar Uinwand- 
lungstemperatur (etwa 700°) oder auch durch wieder- 

holtes Gluhen etwas iiber der Umwandlungstempcratur 
von 700 o m it nachfolgender wiederholter Abkuhlung, 
unter dieso Temperatur kann man lamellaren Perlit 
wieder in  kornigen verwandeln.

Bei Gasgeblasemaschinen waren wiederholt Kolben- 
stangonbriicho oingetreten. Dio Untersuchung ergab, dafi 
dio Briiche nieht m it Materiał- oder Gefiigefelileru zu- 
sammenhingen, sondern dafi vermutlieh andere Umstande 
dabei eino Rolle gespielt haben mussen.

Einen wichtigcn Ilinweis auf die vermutlidie Brnch- 
ursacho gaben zalilreiche, auf den inneren Rohrwandun- 
gen auftrotendo Querrisse. Das Aussehon und der Yer- 
lauf dieser Querrisse liefi auf ihre Entstohung infolge 
von Warmespannungcn sdiliefien. Warmespannungen 
konnten im Yorliegenden Fallo im  Betriebe auftreten, 
da dio Kolbenstangcn im Innern stark gekuhlt, an der 
auBeren Oberflłieho aber stark orhitzt werden. Die 
.auBeren Oberfliidien der Kolbenstangcn wurden in die
sem Falle Druckbeanspruohung, dio inneren Zugbean- 
spruchung auszuhalten liaben. Das Auftreten von Quer- 
rissen wiiro daher nur auf den inneren Wandungen der 
ausgebohrten Kolbenstangcn zu erwarten, wie es aueh 
tetsfidilich im Betriebe eingetreten war.

Eine kleine geharteto Segmcntwello war von hoher 
Temperatur schroff abgeschreckt worden. Hierdurch ver- 

bleibon Hiirtespannungon im Materiał, dio loicht zu 
Briidien fuliren.

Das Materiał von Kraftwagenfcdern wies an dię 
OborflSdie austretendo kleine Fehlstellen (nidit- 
mctallische EinsdilUsse und Anrisse) auf. Bei im Be
triebe haufig und stark beanspruchten Konstruktion?-
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teilen, wio namentlich bei Fedcrn yon Kraftwagenradern, 

ist sorgfiiltig darauf zu achten, dafi die Oberflache der 

Federn frei von Fdilstellen ist. Selbst sehr feine An- 
risse fiihren leicht zur Entstehung von allmahlich fort- 

schreitonden Dauerbriichen, bis der Qucrschnitt der Feder 
soweit geschwacht ist, dafi plotzlicher Bruch eintritt.

Bei einigen Dampfkesseln waren dio Siederohre 
iiborraschend schnell durchgcrostct. Materiał- oder Ge- 
fiigefehlor, auf die die starken Anfressungen hatten 
zuruckgefiihrt werden konnen, waren nicht yorhanden. 
Das zur Untersuchung eingesandte Speisewasser wies aber 
einen yerhaltnismafiig hohen Gehalt an Soda und Chlor- 
yerbindungen auf. Nach im  Anit bereits friiher durchge- 
fiihrton Rostyersuehen mit Salzgemischen (Na2COg -)- 
Na Cl und anderen Salzgemischen, die fiir Darnpfkessel in 
Frage kommen)1), tritt bei bestinimten lionzenfrationcn 
besonders starker, ortlicher Angriff auf. Diese soge
nannten „kritiselien Konzentrationen" konnen im Dampf- 
kessel bei der allmahlichen Anreidierung des Kcssel- 
speisewassers an Salzen leicht erreicht werden. Es war 
anzunchmen, dafi auch im yorliegenden Falle die starken 
ortliehen Anfressungen hierauf zuriickzufiihren waren.

E in gufieisernes Rohr war sehr stark zersetzt wor
den. Die Ursaehe der Zcrsetzung konnte auf die 
metallischo Beruhrung des Gufieisens mit einem bron- 
zenen Saugkorb zuruckgefiihrt werden2).

Zwei Kolbenringe aus GuBeisen hatten sieli im Be
triebo yerschieden yerhalten. Wahrend der eine sich gut 
bewahrt hatte, war der andero nach kurzer Betriebs- • 
zeit yerselilissen und gebrochcn. Die Gefiigeuntersuchung 
ergab, dafi der gut bowiihrte Kolbcnring aus einem 
weicheren GuBeisen . (viel Ferrit und wenig ge- 
bundene Kohle) bestand ais der schlecht bewalirte. Lefcz- 
terer enthielt im Gefiige keinen Ferrit und viel ge- 
bundene Kohle (Karbid). Obiges steht m it den Er- 
fahrungen, die man mit GuBeisen ais „Lagermetall“ 
gemacht hat, in  Uebereinstimmung. Man wird also 
zweckmfifiig darauf zu achten haben, dafi fiir Kolben
ringe stets nur ein moglichst weiches GuBeisen yerwendet 

wird.
Wiederholt wurde durch Gefiigeuntersudiungen fest

gestellt, ob bestimmte Konstruktionsteile aus StahlguB 
oder aus TemperguB bestanden.

Das Yerhalten yerschiedener Metalle und Łegierun- 
gen gegen bestimmte Wasser und Salzlosungen wurde 
mehrfach ermittelt.

Fiir einen Chromstahl mit etwa 0,9 o/o Cr wurde 
durch Bestimmung der Biegefestigkeit mit bei yerschie- 
denen Temperaturen abgeschreckten Proben die gtin- 
stigste Absehrecktemperatur ermittelt. Sic wurde zu 

780 0 gefunden, da bei dieser Temperatur dio Biege
festigkeit den Hochstwert aufwies.

Audi im abgelaufencn Beriehtsjahr wurde wieder 
ein sogenanntes „Stahlveredelungsmittel“ gepriift, mittels 
dessen es gelingen sollte, durch einfaclies Eintauchen auf 
Rotglut erhitztes FluBcisen in Stahl zu yerwandeln. 
Wie nicht anders zu erwarten, ergab die Untersuchung 
einen yolligen MiBcrfolg3).

In  einem anderen Fali, in dem FluBeisen langere 
Zeit (mehrerc Stunden) in einer auf Rotglut erhitzten 
geschmolzenen Masse gegliiht wurde, war zwar keine 
Kohlenstoffaufnahme, wohl aber eine starkę Aufnahme 
yon Stickstoff festzustellen.

1) Siehe E. I I  e y n und O. B a u e r :  „Ueber den 
Angriff des Eisens dureh Wasser und wasserige Losun
gen". Mitt. a. d. Kgl. Matcrialpriifungsamt 1910, Heft 2

u. 3, S. 82.
2) Naheres iiber ,,Zcrsotzung3erscheinungen an Gufl- 

eisen" siehe O. B a u e r u, E. W  e t z e 1. Mitt. a. d. Kgl. 

Materialprufungsamt 1916, Heft 1.
3) Ueber die Wirkung sogenannter „Stahlverede-

lungsmittel" vgl. audi das im Jahresberidit 1916 (Mitt.
1917, S. 184) Gesagte.

Mehrfach wurden neue Lagermetallegierungen 
metaUographisch untorsucht und der Erstarrungs- bzw. 
Sehmelzpunkt festgestellt.

Bei einem im Betriebe gebrochenen Konstruktionsteil 
aus Messing konnte ais Ursaehe des Bruches zu hoher 

Grad des Kaltziehens festgestellt wordon. ■ Wie durch 
Versudie festgcatellt wurde, ist, um kaltgerecktes Messing 
wieder weich zu machen, oino ganz bestimmte Gliili- 
temperatur erforderlich. W ird diese Temperatur beim 
Gliihen nicht erreicht, so wird die Hartę (Kugeldruck- 
hiirte) nicht wesentlich herabgemindert. Messing mit 
31 o/o Zink hatte im kaltgereckten Zustand die Hartę 
Po,05 =  113. Noch bei 550° Gluhtempcratur war die 
Hartę Po,05 — 108. Erst bei 600" Gliihtemperatur 
sank sio plotzlich auf Po,05 =  71.

In  den yerschiedenśten Materialfragen wurden fur 

dio Gerichte allgemeino Gutachten abgegeben.

(SchluB folgt.)

Deutsche Industrie-Normen.

Der NomienaussehuiB veroffcntlicht in Ile ft 9,
3. Jahrgang, seinor Mitteilungen (Heft 9 der Zeitschrift 
„Der Betrieb11) folgende Normblattentwiirfe:

(Entwurf 1)
DI-Norm 323 Normalzahlenreiho.
DI-Norm 351 Handgewmdobohrer, Wliitworth-Gewindc. 
DI-Norm 352 Handgewindobohrer, Metrisches Gewinde. 

DI-Norm 354 Muttorbolirer m it kurzem Schaft, Whit- 
worth-Gewindo.

DI-Norm 355 Mutterbohrer m it kurzem Schaft, Me

trisches Gewinde.
DI-Norm 356 Mutterbohrer m it langom Schaft, Whit- 

worth-Gewinde.
DI-Norm 357 Mutterbohrer m it langom Schaft, Me

trisches Gewinde.
DI-Norm 358 Sclmoideisen-Gewindebohrer, Whitwortli- 

Gowindo.
DI-Norm 359 Sehneideiscn-Gowindebohrer, Metrisches 

Gewinde.
DI-Norm 361 Starko Handbackenbolirer, Wliitworth-

Gewindc.
DI-Norm 362 Starko Handbackenbolirer, Metrisches

Gewinde.
(Entwurf 2)
DI-Norm 370 Łiehte Durehmosser der Armaturen.

Nennweiten der Rohrleitungen.
DI-Norm 371 Niederdruck-Rohro aus FluBeisen.
DI-Norm. 372 Mitteldruck-Roliro aus FluBeisen.
DI-Norm 373 IIochdruck-Rohro aus FluBeisen.
DI-Norm 374 Yerstarkte Hochdruck-Rohre aus FluB

eisen.

(Entwurf 1)
DI-Norm 434 Unterlegścheibe fiir LJ-Eisen,
DI-Norm 435 Unterlegscheiben fiir T-Eisen.
DI-Norm 454 Daeliziegel: Pfannen und

zugehorige Gratziegel.
Reichsnorm.

DI-Norm 455 Fassungsverm6gen von Be-
tonmischmaschinen.
Reichsnorm.

DI-Norm 456 Abdeckplatten aus Beton
fiir Mauern. Reichsnorm.

DI-Nonn 510 Masehinenbaekenbohrer, Whitworth-Ge- 

winde.
DI-Norm 511 Mascliinenbackenbohrer, Metrisches Ge

winde.

Abdrucko der Entwurfe mit Erlfiuterungen werden 
auf Wunsch gegen Bezahlung yon 0,50 J i fiir ein Stiick 
yon der Geschiiftsstellc des Normenaussehusses der deut
schen Industrie, Berlin N W  7, Sommerstr. 4a, zugestellt. 
Einwiinde konnen der Geschaftsstelle bis 15. Jun i 1920 
bekanntgegeben werden. Fiir Faehnormen des Bau- 
wesens ist dic Einspruehsfrist auf den 15. Ju li fest
gesetzt.

Fach-

normen

des

Bau-
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Aus Fachvereinen.

Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen.
Bisher fehlte dem Bauingenieurwesen eine einheit- 

liche, kraftige Zusammonfassung. Auf den technischen. 
Hoch- und Faehsehulen in einer in sich abgeschlossonen 
Abteilung herangebildet, vcrloren die Bauingenieuro sich 
drauCen in einzelno Sondergcbieto oder schlossen sich 
Veroinigungen be nacli barter Fachrichtungen an. E in ge- 

meinsamer Mittelpunkt und eine gemeinsame Vortretung 
ihrer fachwissenseliaftlichen Belango fehlte ihnen, ein 
Umstand, der bosonders den jungen, nicht beamteten und, 
wie es jetzt oft der Fali ist, gleich ins Ausland gehenden 
Bauingenieuren sich unangenehm beinerkbar machte. Des
halb haben sich am 4. Mai 1920 im  Hause des Vereing 
deutscher Ingenicuro eino grofie Zahl fiihrender Ver- 
treter der yerschiedenen Sonderfiiclier des Bauingenieur- 
wesons aus allen Teilen Deutschlands und aus dem be- 
freundeten Auslande zusammengefunden, um dio Frage 
der G r u n d u n g  e i n o r  d o n t s c h e n  G e s e l l -  
s o l i a f t  f i i r  B a u i n g e n i e u r w e s e n  zu be- 
spreehen. Der Gedanke der Errichtung einer solchen 
Gesellschaft fand lebhaften Beifall, und die Versamm- 

lung genohmigte dio Richtlinien fiir dio „Deutsche Ge
sellschaft fiir Baiungenieurwescn“. Danach bczwcckt dio 
Gesellschaft die Forderung wissenschaftlicher Arbeit auf 
dom Gebiete des Bauingenieur^esens. Standcs- und Be- 
rufsfragen sollen nieht behandelt werden. Ais Mittel 
zur Erreichung des Zweckes der Gesellschaft ist zu- 
niichst in Aussicht genommen die regelmiiCigo Abhaltung 
von Vortragen, dio Herausgabe oiner Zeitschrift, ge- 
gebenenfalls unter Ausbau einer bestehenden, dio Bildung 
von Ortsgruppen. Korperschaftlicho Mitglieder sind 
nicht Torgesehen. Die Geschiiftc der Gesellschaft werden 
besorgt von dor Mitgliederversammlung, dem Yorstand 

und einer Gcschaftsstello. Dem Vorstand steht ein wis- 
senschaftlicher Beirat zur Seite. Um unnotigen Kosten- 
aufwand zu vermoiden, soli dio Geschaftsstelle innerhalb 
der de3 Vereins deutscher Ingenieure errichtet werden. 
Es soli mindestens jahrlich eine ordentliche Mitgliedcr- 
yersammlung stattfinden, auBerdem konnen anBer- 
ordentlicho Mitgliederversammlungen angesetzt werden.

Der Vorstand soli aus 15 Personen bestehen, von 
donon zur Aufrechterhaltung der Yerbindung mit an- 
dren Eaehrichtungen des Ingenieurwesens ein Drittcl 
dem Mitglicderkreise des Vereins deutscher Ingenieuro 
angeJioren mu(J. Der yorlaufige Vorstand setzt sich zu- 
sammon aus den Herren: Geh. Baurat e. li.
T a a ko  - IIannovor, Geh. Baurat Prof. d c  T h i e r r y -  
Berlin, Geh. Oberbaurat S c h  m i  c k - Miinchen, Prof. 
5Sr.-3ng. G o h 1 e r - Dresdcn, Ing. H  ii 8 o r - Oborkassel, 
Oberbaurat W o n d e m u t h  - Hamburg, Geh. Baurat 
K  a  m m a n n - Berlin, Prof. 3r.«Srtg. B 1 u m - IIaimover, 
Verbandsdirektor Prof. Sc.-^ng. G i o s <3*- Berlin, Baurat 

®r ’S n8- K o l i o -  Frankfurt a. M., Stadtbaurat F 1 o o k - 
Drosden, Direktor K  r o C - Berlin, Direktor ,B i 1 f  i n - 
g e r - Mannheim, Baudirektor H  e 1 b i n g - Essen und ais 
Schriftfiihrer Verbandsdirektor Reg.-Baumeistcr E i  s e 
l e n  - Berlin.

Den Schlufi dor Versammlung am 4. Mai bildeto 
oin Vortrag dos Prof. Sr.-^ng. B 1 u m - Hannover iiber 
„Dio Zusammonarbeit zwischen Eisenbahnen und Was- 
serstra/icn".

Auskunft iiber dio Gesellschaft erteilt. dio Ge- 
sehaftsstello, Berlin N\V 7, Sommerstr. la.

Gauverband Rheinland-Westfalen 

des Vereines deutscher Ingenieure.

Die Tagung des Gauverbandcs Rheinland-Westfalen 
des Vereincs deutscher Ingenieure sowio die damit ver- 
bundene Yortragsreihe iiber Warmetechnik, dio fiir dio 
Tage vom 13. bis 17. April 1920 in Aussicht genommen1) 
und infolge dor damaligen Unrulicn verschobcn worden 
war, fimdot nuntaeŁr am 2G. Jun i 1920 in den oboron 
Salon des Stadtischen Saalbaues in Essen statt. Die 
Vortriige iiber Wiirmeteełinik worden in den Tagen roni 

22. bis 26. Jun i veranstaltet. Das Programm der Tagung 
und .Vortriige list das gleiche geblieben.

i )  Vgl. St. u. E. 1920, 18./25. Marz, S. 403.

Patentbericht.

Deutsche Reichspatente.

KI. 49 e, Nr. 313 459. vom 

1S. August 19i8. Firma Gott- 
l i eb H am m esfah r in  So- 
lingen-Foche. Fallhammer- 
aufzug, bei welchem das Zug- 
glied zwischen z wei gegeneinander- 
laujendc Hubscheiben [ geprept 
wird.

Diegegeneinander laufenden 

-Hubscheiben a, b bestehen aus 
festem Holz, dessen Oberflache 
m it haf tf ahigen Stof fen (Ge webe, 
Leder o. dgl.) ganz oder teilweise 
umgeben ist. Das Zugglied c ist 

ein Stahl- oder Eisenband.

KI. 7 c, Nr. 302 441, yom 

18. Jan. 1916. F. Schw erd in  
H annoyer. Gezogener Heim.

Der Heim wird aus einem 
Stuck m it Augenschirm und 
Naekcnschutz durch Ziehen aus 

Edelstahl (Chromnickelstahl) hergestellt und gehartet. 
Er soli bei 1,0 mm Wandstarke ausreichenden ' Schutz 
gewahren.

KI. 7 c, Nr. 307 151, vom 31. Dezember 1915. R u d o lf  
K ronenbcrg  in  O h ligs , R h ld . Verfahren zur Her
stellung von Kartusehenhidsen aus Eisen oder Stahl.

Um bei Kartuschen- 
hiilsen aus Eisen oder 

Stahl sogenannte „B°- 
denreifier“  zu rermeiden, 
soli die Rundung des Bo- 
denansatzes fortfallen u nd 
die Homogenitat des Me- 
taiłeś an der Bodenkante 

derart gesiehert werden, 
dafi eine Verstarkungs- 

platte entbehrlich wird. 
Demzufolgo wird an der 
zu ziehenden Metall- 
platte c vor dem Ziehen 
durch Prefidruck mittels 
Stempel b und Gesenk a 
eine Ecko fur den spa- 
teren Bodenrand erzeugt. 

Beim opJitercn Ziehen 
wird der Mantel im  In 

nem zu dick gezogen und dann auCen unter Belassung 
des erforderlichen Anschlags d auf das vorgcsehriebene 

MaB abgedrcht.
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Statistisches.
Die Unfall- sowie die Kranken-, Invallden- und Hinter- 
bliebenen-Versicherung im Deutsohen Reiche wahrend des 

Jahres 1918').

Nach den Rechnungsergebnissen der Berufsgenossen- 
sehaften bestanden zur Durehfiihrnng der reichsgesetz- 
lichen

U ' n f a ] l v e r s i c h e r u n g  

dm Jahro 1918 68 gewerbliche Berufsgenossonschaften, 
d. h. die gloicho Zahl wie im Vorjahre (dessen Ergebnisse 
weiterhin iiberall in Klammern. gesetzt sind), m it 14 
(14) Zweiganstalten, 49 (49) land- und forstwirtsohaft- 
liehen Berufsgenossensehaften, 191 (191) staatliclien und 
380 (380) Ausfiihrungsbehorden von Gemeindeverbiinden 
und Gemcinden. An v e r s i o h e r t o n  B e r s o n e n  
weist die Statistik bei den gewerblichcn Berufsgenossen- 
schaften durchschnittlich 7 660 028 (7 655 433), die in 
770 376 (750 736) Betrieben beschaftigt waren, bei den 
land- und forstwirtschaftliehen Berufsgenossensehaften 
durchschnittlich 15 965 000 (17 403 000) m it 5 080 059 
(5485800) Betrieben und boi den Reichs-, Staats- so
wie gemoindliehen Ausfuhrungsbehorden durchschnittlich 
1 465 108 (1 428 916), zusammen 25 090 136 (26 487 349) 
Bersonen nach. In  diesen Zahlen diirften aber an
3,3 Mili. Bersonen, die gleichzcitig in gewerblichcn und 
landwirtsehaftlichen Betrieben beschaftigt und ver- 
sichert sind, doppclt orscheinen. An E n t s c h a d i -  
g u n g e n wurden vou den 117 Berufsgenossonschaften 

173 362 601.— (164 643 202,56) Jt, voń den Ausfiihrungs
behorden 17695274,63 (16352582,87) J t  und vonden,den 
Baugewerks-Bcrufsgenossenschaften, der Tiefbau- und der 
See-Berufsgenossenschaft angcgliederten Zweiganstalten 
1 409 425,60 (1 485 628,22) Jt , das sind insgesamt

192 467 301,23 (182 481413,65) J i  verausgabt. Die 
Kosten der F i i r s o r g e  f i i r  Y e r l e t z t e  innerhalb 
der gesetzlichen Wartefrist bczifferten sieh aufierdem 
auf 934 607,18 (845 422,98) JL  Dic Zahl der Unfalle, 
fiir die im Jahre 1918 (1917) zum ersten Małe Ent- 
schadigungen gezahlt wurden, belief sieh auf zusammen 
107 275 (107 53-1); darunter waren 11 092 (11 520) Un

falle m it todlichem Ausgang und 626 (704) Unfalle, dio 
eine dauemde Erwerbsunfiihigkeit zur Folgę hatten. 
18 199 (20 502) hinterlasseno Entschadigungsberechtigte 
haben im Jahre 1918 (1917) die erste Rento orhalten, 
darunter 6467 (7142) Witwen (Witwer), 11 193 (12 937) 
Kinder, Enkel und 539 (423) Verwandte aufsteigendcr 
Linie. Die Anzalil samtlicher iiberhaupt gemeldeten 
U n f a l l e  betrug 657 277 (684 151). Die Summę der 
fiir die Beitragsberechnung in Anrechnung gebraehten 
L o h n e ,  die sieh m it don tatsachlich vcrdientcn 
Lohnen nicht deckt —  diese crrcichten 15 800 659 499 
(12613257100) J i  —  belief sieh fiir die gewerblichcn Be- 
rufsgenossenschaften auf 14 812 165 028 (12139418582) 
bei durchschnittlich 7 660 028 (7 655 433) versiclierten 
Personon oder 6 943 688 (6 974 421) Yollarbeitern. Auf 
1000 Vollarbeiter kamen bei den Eison- und S talii- 

Berufsgenossensehaften 9,78 (9,92) Unfalle gegen 9,60 
£m Jahre 1916 und 8,37 im Jahre 1915. Es ist dabei 
lehrreich, fcstzustellen, dafi nicht -weniger ais 12 (11) 
andere Berufsgenossensehaften hohere Unfallziffern auf- 
weisen; und zwar die Knappschafts-Berufsgenossenschaffc 

-mit 17,73 (17,66), dio Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft 
m it 14,94 (17,28), die Mullerei-Berufsgenosscnschaft m it 
14,32 (15,11), die Steinbrudis-Berufsgonossenschaft mit 
13,93 (15,61), die Tiefbau-Berufsgenossensohaft m it 13,50 
(13,33), die Holz-Berufsgenossenschaft m it 13,22 (12,88), 
die Strafien- und Kleinbahn-Bcrufsgenossenschaft m it 
12,37 (12,90), die Berufsgenossenschaft der Musik-

J) Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungs- 
amts 1920, 15. Jan., S, 1 u. ff. —  Ygl. St. u. E. 1919, 
8, Mai, S. 513/5.

instrumentenindustrio m it 12,24 (8,92), die Metall-Berufs- 
gonossenschaft m it 11,35 (11,18), dio Papicrmacher-Bc- 
rufsgenossenschaft m it 11,17 (11,86), die Binnenschiff- 
fahrts-Bcrufsgonossenschaft mit 11,10 (13,04) undsehliefi- 
lich dic Bauwesen-Berufsgenossenschaft'mit 10,62 (10,54)- 
Unfiillen auf 1000 Yollarbeiter.

Aus den Ilauptergobnissen der 

I n v a l i d e n - u n d H i n t e r b l i e b e n e n -  
T e r s i c h e r u n g  

fiir das Jahr 1918 gehen wir nachstehond das wesont- 
lichste wieder. Die Landesversieherungsanstalt E l s a f i -  
L o t h r i n g o n  und dio Ruhcgchaltskasse der Reichs- 
eisenbahnen haben dio Ucbersichten iiber die Geschiifts- 
und Reclmungscrgebnisse fiir 1918 n i c h t  mehr ein- 
gesandt. Sie sind deshalb bei don Angaben fiir 1918 
und den zmn Vcrgleich herangozogencn Zusammenstel- 
lungen der fruheren Jahre n i c h  t berucksichtigt.

Wie sieh die B e i t r a g  s e n t r i c h t u n g  bei 
30 Yersicherungsanstaltcn seit dem Jahre 1914 cntwickelt 
hat, zeigt Zahlentafel 1.

Zahlentafel 1.

Ge-

schSfts-

jahr

Einnahme

HUS

BtitrBgen1)

Zunahme

gegen
das

Yorj»hr

%

Zahl 

der Woehen- 

beltrttge

Zunahme 

gegen 

das 

Yor jahr

%

bei den 30 Yersioherungsansfcalten

1914 235 869 445,70 — 7,7 665 433 004 — 9,2
1915 199 066 008,51 —15,6 573 841 402 —13,8
1916 197 355 217,20 -  0,9 562 607 160 -  2,0
1917 221 316 141,81 4-12,1 

-1- 5,7
574 038 747 4* 2,0

1918 233 842 359,82 573 128 694 -  0,2

Bei don ncun Sondoranstalten ist die Beitragsein- 
nahme von 24 742 885,70 J i  auf • 27 312 257,59 J t  odor 
um 10,4 o/o gegeniiber dem Yorjahre und dio Zahl der 
Wochen bei triige von 52 007 848 M auf 56 490 697 J i  
oder um 8,6 o/0 des vorjiihrigen Betrages gestiegen.

Aus Zahlentafel 2 ist zu ersehen, wie sieli fiir die 
Gcsamtheit der Versichorungstrager die E i n n a h m e  
a u s  B e i t r i i g o n  und dic Z a h l  d e r  e n t r i c h -  
t e t e n  W o c h o n b e i t r a g e  auf die e i n z e l n e n  
L o h n k l a s s e n  verteilen.

Zahlentafel 2.

»-•B
ca

!5J
Oa

j; Yon 100J& der Einnahme au« 

BeitrBgen entfallen in den neben- 

bezeiebneten Jahren auf die, 

Lohnklasse

Yon 1000 vereinnahm- 
ten Wocbenbeitriigen 
(Stilckz*hl) entfallen 

in den nebenatehenden 
Jahren auf die 

Łohnklaase

O I 11 I I I IV V
1 II III IV V

A A JC JC JC

bei den 30 Yersicherungsanstaltcn

1914 3,24 12,94 23,13 17,93 42,76 73 195 258 159 315
1915. 3,66 14,87 24,39 16,70 40,38 79 218 266 145 292
1916 3,56 14,81 23,31 15,96 42,36 78 217 256 140 309
1917 2,94 11,80 18,76 14,58 51,92 64 178 216 136 406
1918 2,33 9,89 15,15 11,47 61,16 53 155 182 111 499

bei den 9 Sonderanstalten

1911 0,85 0,88 6,58 21,67 70,02 23 16 90 236 635
1915 0,90 i ,23 8,07 22 12 67,68 24 22 109 238 607
1916 0,97 1,60 9,13 20,51 67,79 26 29 122 219 604
1917 0,40 0,91 2,52 9,28 86,89 11 17 35 106 831
191S 0,68 0,59 1,54 4,82 92,37 18 11 22 56 893

Ausschliefilieh Zusatzmarken.
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Zahlentafel 3.

Ge-

sehiifU-

jahr

1914
1915

1916
1917
1918

Zahlungen an Renten Zahlungen an einmaligen Versicbertmgslelstungen

Insgesamt

194 452 485,94 
206 446 928,44 

246 040 861,27 
272 790. 11,87 
363 383 670,18

Davon

Insgesamt

,4

Daron

Anteil dcrYcr- 
sicherungs- 

anstalten usw.

X

Anteil des Reiche*
Anteil der Ver- 

sicherungs- 
anstalten usw.

Jt,

Anteil 

dea Iteiches 

JO '

134 417 301,42 
140 113 042 50 

165 145 946 75 
182 199 058,17 
272 143 022,19

60 035 184,52 
66 333 885,94 

80 894 914,52
90 591 253,70
91 240 647 99

775 744.30 
2 683 865 78 
2 939 855,33 

2 703 035,44 
2 539 901.13

272 744,31 
074 065,76 

1 088 988,66 
1 039 785,42 

961 117,81

502 999,99 
1 709 800,02 
1 850 866,67 
1 663 250,02 
l  578 783,32

Zahlentafel 1.

Art der Ren ten

Zahl Jahresbetrage injtgeiamt Durchselinitts-
Jahresbetrag

Kapltalwerte Insgesamt

1917 1918
1917

J i
1918

M
1917

.«

1918

J i
1917

■K

1918

.K

1. Inyalidenrenten . 103 190 111 144 20 858 049,00 23 034 649.80 202,13 207,25 144 018 645,38 158 941 817,03

2. Krankenrenten. . 79 833 58 690 15 974 136,00 11 661 180,60 200,09 198,69 — —

3. Altersrenten . . . 72 712 43 723 J2 577 186.80 7 655 430,60 172,97 175,09 52 062 828,35 33 878 743,13

4. Witwen- und 
Witwerrenten . . 15 736 17 755 1 302 795,60 1 489 668,60 82,79 83,90 12 764 172,67 14 509 227,94

5. Witwenkranken
renten ................. 1 026 1 159 85 780.20 97 885,20 83,61 84,46

6. Waisenrenten . . 96 225 87 045 9 055 717,20 8 038 477,20 94,11 92,35 58 296 710,50 49 489 903,92

7. Zusatzrenten. . . 50 65 184,20 106,20 3.68 1,63 1 810,56 918,42

Insgesamt: 368 772 319 581 59 853 849,00 51 977 398,20 — — 267 144 167,46 256 820 610,44

Die durchschnittliehe Ilohe des Wochonbcitrages 
stieg bei den Versicherungsanstąlten im Jahre 1918 auf 
■10,78 Pf. gegen 39,19 Pf. im Vorjahre und hat damit 
den bisher hochsten Stand erreicht. Bei den Sonder

anstalten stieg der durchschnittliehe Woclienbeitrag von 
29,89 Pf. im Jahre 1900 naeh und nach sfcotig bis auf 
43,56 Pf. im Jahre 1914. In  den Jahren 1915 und 1916 
war ein kleiner Riiekgang auf 43,05 bzw. 42,78 Pf. 
zu verzeichnen. F iir das Jahr 1917 erhohte sich dann 
der durchschnittliehe Woclienbeitrag jedoch wieder auf 
47,84 Pf., um im Berichtsjahre weiter auf 48,35 Pf. 
zu steigen. Dio erhebliehe Zunahme dieser Betrage wird 
teils auf die Steigerung der Arbeitslohne, teils auf dio 
durch das Gesetz vora 12. Jun i 1916 bestimmte E r
hohung des Wochenbeitrages um 2 Pf. zuriickgcfuhrt.

Von den Ausgaben sind die in Zahlentafel 3 wieder- 

gegebcnen Zahlungen fiir r e i c h s g e s c t z l i c h o  
R en ten  und die c i n m a l i g e n  V o r _s i c li e r  u n g s • 
l e i s t u n g e n  von besonderer Bedeutung. Dio Zali- 
lungen fiir I n v a l i d o n r e n t o n  haben im Jahre 1918 
um rd. 2,8 Mili. J l, dio fur K r & n k e n r e n t e n  um 
rd. 0,9 Mili. J6  und dio fiir A l t e r s r e n t e n  um 
l',4 M ili. J l  abgenommen. Dagegen sind die Ausgaben 

fiir Hintcrbliebenenrenten (Witwen- und Witwerrenten, 
Witwenkrankenrenten und Waisenrenten) im Jahre 1918 
weiterhin erheblich gestiegen; allein fiir Waisenrenten 
wurden fast 37 (32) Mili. J l  gezahlt; fiir Witwen- und 
Witwenrei^ten 5,3 Mili. J l, Neben den Rentenleistungen 
fiir Invalidenrenten, Kninkenrcnten; Witwen- und 
Witwerrenten und Witwenkrankenrenten wurden vom
1. Februar 1918 ab auf Grund einer Yerordnung des 
Reiohskanzlers vom 3. Januar 1918 noch besondere Zu- 
lagen gewiihrt. An solchen Leistungen sind mehr ais 
91 Mili. J l  verrechnet. worden. Die einmaligen Ver- 

sicherungsleistungen an Hintcrbliebene (Witwengeld und 
Waisenaussteuor beliofen sich auf mehr ais 21/2 (23/j)  
M ili. J l. Bcitragserstattungen erfolgten nur noch in 
vereinzelten FiiUen.

Dio Gesajntausgabe der Yersieherungstrager fur 

das H c i l r e r f a h r e n  belief sieli auf 39 232 655,47 
(32 742 475,26) J l. I)avon entfallen auf die Versiche- 
rungsanstalten 34 917 928,44 (30 339 419/24) J l, auf die 
Sonderanstalten 4 314 727,03 (2 403 056,02) , J l. An Er- 
satzleistungen und Zuschiissen zu den Kosten des Heil- 
verfahrens flossen den Versicherungsanstalten von Kran- 
kenkassen, von Triigern der Unfallversicheruntr oder von 

anderer Soite 5 295 257,04 (3 965 697,33) J l,  den Sonder- 
anstalten ^702 515,62 (563 494,53) J l,  insgesamt also 
beiden 5 997 772,66 (4 529 191,86) J l  zu. —  An An- 
gehorigo dor in Ileilbehandlung genommencn Personon 
wurden ais Hausgeld bei den Yersicherungsanstalteii 
1.495 706,35 (1 075 196,22) J l  und bei den Sonder

anstalten 341 537,40 (238 548,36) J l, zusammen also 
1,837 243,75 (1 313 744,58) J l  gezahlt. —  Dio Aus
gaben fiir K r i o g s w o h l f a h r t s p f l e g e  beliefen 
sich bei don Vcrsicherungsanstalten auf 10 858 094,02 
(11 926 817,41) J l,  bei den Sonderanstalten auf 
1 828 758,39 (763 923,36) J l,  linsgesamt mithin auf
12 686,852,41 (12 690 740,77) J l .  Fur sonstige all-
gemeine Mafinahmen zur Verhiitung des Eintritts vor- 
zeitiger Invaliditat unter den Versiclierten und zur 
Hebung der gesundheitlichen Vorhaltnisso der versiche- 
rungspflichtigen Bevolkerung wurden von den Versiche- 

rungsan stal ten 3 111 256,76 (2 228 715,55) J l  und von 
den Sonderanstalten 29 196,45 (23 605,05) J l, im 'ganzen 
somit 3 140 453,21 (2 252 320,60) J l  ausgegebcn.

Von den V e r w a 11 u n g s k o s t  e n kommen auf 

je 1000 J l  der Gesamteinnahmen

bel den 30 bei den 9 bei allen 39

lm Jahre
Vcrsieherangs- Sonder Yeriiicherungs-

anstalten anstalten ' tragern
J t ,#

1914 . . .  70 69 70

1915 . '  . . 75 77 75

1916 ;  . . 82 85 82

1917 . . .  84 91 85

1918 . . . . .  106 104 186

X X .J0 90
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Dio V e r m o g e n s v e r h a l t n i s s e  ergeben sich 
aus den folgenden Ziffern. Danach betrugen insgesamt 
mit Einschlufi der Kursgewinne, der Kursverluste und 
der Gewinne, Verluste und Abschreibungen an _ Grund- 
stiicken und beweglicher Einriditung:

Im  Jahre 1918

bel den Ver- bei den Sonder- bei allen Ver- 
sloherungsanstalten anstalten sicherungstrHgern

Die Ein- J l  J l  J l
nahmen 322 041 111,43 36 494 539,35 358 535 050,78

bei den Ver- bei den Sonder- bei allen Ver-
sicherongsanstalten anstalten slchernngstragern 

d ie  Aus- Jt J t  J i
gaben 319 044 458,32 38 598 700,18 357 643 158,50

der Yer- 

mogens-

zuwachs 2 996 653,11 — 2 104 160,83 892 492,28
Dagegen

1917 79 760 699,28 9 636 344,94 89 397 044,22

Die Zahlentafel 4 zeigt schlieBlich den S t a n d
d e r  R e n t e n  im Jahre 1918.

Wirtschaftliche Rundschau.
Verordnting Uber den vorbereitenden Relchswirt- 

schaftsrat. —  Dio vom sechsten AusschuB der National- 
versammlung angenommene Verordnung ist jetzt in der 
bereits von uns mitgeteilten Form Ł) im „Reichs- 
Gesetzbl%tt“2) yeroffentlicht worden. Śobnld dio zur 
Wahl erforderlichen Korpersehaften ins Leben getreten 
sind, ordnet dio Reichsregierung dio Wahl und den 
Zeitpunkt des Zusajnmentritts des e n d g ii 11 i  g o n 
Reichswlrtschaftsrates an. Naeh dom Zusammentritt des 
letzteren verfiigt dio Reichsregierung die Auflosung dos 

Yorliiufigon Reichswirtsehaftsrates.

Guterverkehr und Wagenstandgelder. —  Der bei
der N o r d w e s t l i o h e n  G r u p p e  d e s  Y e r o i n s  
D e u t s c h e r  E i s e n -  und S t a h  1 -1 n d u s t  r  i o 1 -
1 e r bestehendo T a r i f a u s s e h u l i ,  dcm dio siimt- 
lichen Verbiinde und groBeren Werke der nordwest- 
lichen Eisen- und Stahlindustrie angehoron und der m it 
dom Zweck gegriindet ist, dio Erfahrungen und Arbeiten 
der oinzelnen Stellen zum Zweck einer nachdriiddichen 
Vertretung der Eisenindustrie auf dem Gebiete des 
Vcrkchrswesens zusammertzufassert, hat sich in  seiner 
Sitzung vom 15. Mai 1920 mit dem schon seit einiger 
Zeit von der Eisenbahnverwaltung getroffenen Ha l l -  
n a h m o n  d e r  A b d r a n g u n g  d o s  G u t e r v e r -  
k o h r s  a u f  d e n  W a s s e r  w e g  bef alit. Bei der 
groBen Ycrkehrsnot des Ycrgangcnon Jahres war das 
Bestreben der Eisenbahnverwaltung, sieh durch Ab
drangung des Giiterverkehrs auf den Wasserweg zu ent- 
lasten, verstandlich, und dio industriellen Verbfinde haben 
unter Wurdigung der Vcrlmltnisse dio Eisenbahnvcr\val- 
tung unterstiitzt. Die zwangsliiufige Regelung des Ver- 
kehrs hat jedoch inzwischen zu Unzutraglichkciten ge- 
fiihrt, dio es geboten erscheinen lassen, moglichst bald 
dio Mafinahmen wieder aufzuhoben, um so mehr, da eino 
gewisse Erleichterung im Verkehrswesen zu Yerzeiehnen 
ist. Die Schiffahrt auf den westlidien WasserstraGon 
hat ein Monopol erhalten, das sie in weitestgohendem 
MaBe ausnutzt, so daB die Fracht haufig ein mehr- 
faches der auf dem Eisenbahnwege zu zahlenden Fracht 
betragt. Die Belieferung der Abnehmer wird erschwert; 
wochenlang mufi oft auf Versandgelegenheit gowartet 
werden und klcinere Boston konnen yielfach iiberhaupt 
nicht zum Versand gebracht werden. Wehn auch dio 
Eiscnbalmvorwaltung bestrebt ist, denVerkehrstreibonden 
die Benutzung des Wasśerwegs zu erleichtem, indem sie 
z. B. die Reeder veranlafit, regelmafiige Versandgelegen- 
heiten einzurichten, so konnen dodi ihre Bestrebungen, 
solange die Reeder das Monopol besitzen, kaum irgend- 
welcho Ergebnisse zeitigen. Es lassen sieh an diesem 
Beispiel in augenfalliger Weise dio Folgen der Zwangs- 
wirtschaft- deutlich erkennen, und wohl die meisten 
Werke der Eisen- und Stahlindustrie werden in der Lago 
sein, hiorfiir beweiskraftigo Tatsachen bcizubringen. Dio 
in dem TarifausschuG vcreinigten Werke und Vcrbiindo 
waren sich daher einig, daB dic Eisenbahnvcrwaltung 
durch dio Nordwestliche Gruppe veranlaCt werden musse, 
recht bald dic Mafinahmon zur Abdrangung des Guter- 
vcrkehrs auf den Wasserweg aufzuhoben. Dio Industrie

ł ) Vgl .St. u. E. 1920, 15. April, S. 528/9.
S) Nr. 99, S. 858/69.

werde nach Fortfall des durch die Begiinstigung der 
Schiffahrtskreise eingetretencn Zustandcs auch aus eige- 
nor Entschliefiung den Wasserweg fiir den Yersand ihrer 
Erzeugnisse benutzen.

Dor Abbau des e r h o h t e n W a g e n s t a n d g e l -  
d o s hat den TarifausschuB ebenfalls beschiiftigt und 
man bekannto sich in  dieser Frage zu der Ansicht, dafi 
dic im Yorgangencn Herbst fiir die Erhohung des 
Wagenstandgeldcs seitens dor Eisenbahnvorwaltung mafi- 
gebend gewescnen Erwiigungen unter den heutigen Ver- 
haltnissen nicht mehr zutriifen. Die Eisenbahnver\valtung 
soli daher veranlaBt werden, allgemoin das erhohte 
Wagenstandgeld wenigstens auf don tarifmaBigen Zu
stand wieder herabzusetzen.

Die schwierige Lage der Saarindustrie. —  Nach- 
dom wir erst kiirzlich in einem kleinen Aufsatz auf dic 
droliende wirtscliaftlicho Erdrosselung des Saargebietes 
hingewiesen hatten, geben wir nachstehend hoch dnigo 
Mittcilungon wieder, dio Generuj direktor M u l l e r  vom 
Eisenwerk Gebr. Stumm in einer gemeinsamen Sitzung 
des Arbeitgebervorbandes der Saarindustrie und der 
Arbeitnehmerorgajiisationen gemaclit hat: Wie er u. a. 
ausfiihrte, befindet sich dio Saar-Eisenindustrio in einer 
auBerordentlich schwierigen Lage. Zwischen zwei Staa- 
tch, die siefh einstweilen noch befehden, drohe das Saar- 
gebiet wie zwischen zwei Miihlsteinen zermaJilen zu 

werden. Die Groficisenindustrie der Saar habe durch 
den Friedensvertrag ihre Grundlago verloren: die Erzo 
und das Roheisen, das sie fruher ebenfalls teilweise aus 
Elsafi-Lothringen bezogen habe; die dortigen Erzgruben 
und Ilodiofcnanlagon seien naeh ihrer Liąuidation durch 
die frąnzosisdio Regierung in franzosische Hiinde iiber- 
gega,ngen. Desgleiohon befiinden sich die Kohlen an der 
Saar im franzosischen Eigentum. In  bezug auf das Roh- 
zeug sei die Saarindustrio von don franzosischen Be- 
liorden und Privatgesellschaften abhangig geworden. Es 
blieb niehts anderes iibrig, ais Verstandigung mit don 
franzosisdien Besitzern bzw. dem franzosischen Staat 
zu suchen und m it franzosischem Kapitał oder in Ucbor- 
einstimmung mit der frrunzosischen Regierung zu arbeiten. 
Aus Lothringen werden genugend Erze zugefiihrt, 
allerdings zu wesentlieh hoheren Preisen ais fruher. 
Wahrend die Tonno lothringischen Erzes vor dem Kriege 
auf 2,50 M  stand, kostet sio heute 20 F r .; fiir das 
Roheisen, das fruher 50 bis-55 J l  kostete, werden jetzt 
800 Fr., d. li. 2800 J l  gefordort. Die frajizóaifcho Berg- 
verwaltung lialt die Kohlenpreiso an der Saar ungefahr 
in IJebereinstimmung mit don Preison in Frankreioh. 

Fiir Sorten, die fruher 15 J l  kosteten, werden jetzt 
350 bis 400 J l, fiir Sorten, dio 20 J l  kosteten, 
450 bis 500 J l  verlangt. Dio hierdurch gewaltig go- 
stiegonen Selbstkosten der Eisenindustrie an der Saar 
wurdon ferner durch die Lohnsteigeruńgen erhoht. Das 
alle3 wiiro zu crtragen, wenn dio Verhiiltnisso fiir den 
Wettbewerb ebenso liigen. In  Rheinland-Westfalcn sei 
jedoch dio Lage teilweise erheblich giinstiger. In  bezug 
auf die Erźo liegon dio Yerhiiltnisse ziemlich gleieh,, 
in bezug auf Fraehten stehen die Saarwerke ungiinstiger, 
da sie die ihrigeji bis zur Grenze in Franken bezahlen 
mussen. Der groBe Yorsprung Rheinland-Westfalens er- 
gebe sich aHS den dortigen erheblich niedrigeren Kohlcn- 
und Kokspreisen. Der Koks. der in Westfalen 240 J l
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i .  d. t kostefc, kostot hior 660 M ; Kohlen,' die dort m it 
180 J6 bezahlt worden, an der Saar zwischen 400 und 
500 J i,  wobei zu beachten iat, daB an der Saar fiir 
die.Tonne fertigen Eisens 5 t  Kohlen notwendig sind, 
wiihrend Rheinland-Westfalcn infolge der besseren Be- 
scliaffenheit seines Rolierzos nur 3,5 t braucht. Die 
Gestehungskosten der Tonne Roheisen sind an der Saar 
1500 bis 2000 J i  hoher .ols in Rheinland-Westfalen. 
Wahrend bishor in Rheinland-Westfalen dio Tonno mit 
2500 bis 3000 J i  verkauft wurde, erzielto man an der 
Stiar 5000 bis 5500 J i ,  Rheinland-Westfalen erhohte 
neuerdings seino Preiso auf 3500 bis 4000 J i,  aber an 
dor Saar soi man an der Grenze angekommen. Dor 
Augenblick soi kritisch. W ir konnen unsera Selbst- 
kosten entsprechend keine hoheren Preisforderungen melir 
stellen. Der Absatz ist seit droi bis vier Wochen ins 
Stoekcn gckommon. Dazu' tritt jetzt der Ruckgang 
des Auslandsgcschafts ais eine unerwiinschto Folgę der 
voni allgemeinen volkswirtsehaftlichen Standpunkt wiin- 
schenswerten Besserung der Valuta. In  dor GroGeisen- 
industrie an dor Saar gab es in den letzten vieir 
Wochen StoOe von Zuriickziehungen und Einstellungen 
von Auftragen. Fiir das Eisenwerk Gebriider Stumm 
ist etwa ein Viertel der gesamten Auftrage riickgangig 
gemacht worden. Eine weitere schwero Hemmung fiir 
unsere Industrie ist die Zwangswirtschaft, die auch in 
Frankreich dio tollsten Bliiten treibt. W ir haben hier 
in unsern Werken nur deutsche Maschinen. Fiir Ersatz- 
teile und Betriebsmittel aus Deutschland, die frUher 
ohne Schwierigkeiten hereinkamen, bediirfen wir infolgo 
der deutschen Vorschriften je tz t' Ausfuhrbcwilligungen, 
dereń prledigung wochen-, ja  monatelang auf sich war- 

ten lafit, und dio auGerdem 5 o/o des Wertcs bean- 
spruehen, womit sogar unsei'o Kolilenboziigc aus West- 
falen belastet sind. Neue Schwierigkeiten entstanden 
dadurch, daG Deutschland auGor den Ausfuhrerlaub- 
nissen an dio Saar anfangs April aueh E inf uhrbowilli- 
gungen vorordnefc. Dank der Bemiihungon Dr. Schlen- 
kers sind die lotztoren einstweilon bis zum 10. Jun i 
zuriickgezogen worden. Die gleichen Schwierigkeiten 
macht Frankreich. Eine Fiille von Schreibwerk ergibt 
sich, und wir konnen nicht mehr geniigend Beamte auf- 
bringen, um alle dio Zottel auszufiillen. Die Saar- 
industrio steht, so schloG Generaldirektor Miiller, auf 
einem toten Punkt. .Es kann sein, daG dio Lage sich. 
in vier bis acht Wochen freundlieher gostalten • wird, 
es kann aber auch sein, und ich furehtę cs sehr, daG 
der Zusammenbruch hier kommt; wir mussen jedenfalls 
damit rechnen, daG die Moglichkeit, hier zu arbeiten, 

in kurzem aufhiirt.
Direktor Y o h m a n n  (Gesellschaft fiir Fiirdcranla- 

gen, Ernst Heckel, m. b. I I .)  berichteto iiber die Schwie
rigkeiten der E i s e n  v e r a r b e i t e n d e n  I n 
d u s t r i e .  Infolge dor hohen Gestehungskosten seien 
die Fabriken an der Saar zu 90 o/o im Reicho nicht 
mehr wettbewerbsfahig, weil man in Deutschland das 
Materiał billigor cinkauft. Oricntierung nach Frank
reich sei aber auch nicht mehr moglich, denn dort be- 
wegen sich dio Werkstoffpreiso unterlialb der unsrigen. 
Anderseits ist dio Kauflust Frankreichs infolgo des 
Valutasturzes auf den Gefricrpunkt heruntergegangen, 
So daG in  naehstor Zeit audi von daher nicht viel zu 
erwarten ist.

Ilandel&kammersyndikns Dr. S c h l e n k e r  ver- 
sicherto, leider nicht in  der Lage zu sein, das un- 
gimstige, von den Arbeitgebern entworfeno Bild giin- 
stiger gostalten zu konnon. Auf Grund seiner' ICennt- 
nisse hego er nicht im goringsten Iloffnungen. Die 
a,uGerordentlichen wirtschaftlichen Hemmnisse wurden 
zweifellos noch eine Reihe von Monaten andauern, und 
zwar infolge der ungluckliclicn Gesam+ląge, in dio dag 
Saargebiet im Rahmen der Versailler Friedensbodingun- 

gen geraton sei.

Ein franzosischer Kohlenrat. — Der franzosisehe 
Minister der offentlichen Arbeiten hat einen b e - 
r a t o n d e n  A u s s c h u G  eingesotzt, der die allge

meinen Fragen der Kohloncrzeugung, Kohleneinfuhr so
wie der Vorteilung und Preisfostsetzung untersuchon 
soli1). AuGerdem ist der Kammer ein Gesetzentwurf 
Yorgolegt worden, der das Ziel verfolgt, Ausgleidiung 
der Kohlenpreisc, Regelung der Kohleneinfuhr, Vor- 
brauchsbeschrankung und Neuorganisation doj- bohord- 
licheij Kohlenvertcilung lierbeizufiihren. Alle diese Ziele '  
sollen im Einvornehmen m it den Gruppen und Ver- 
biinden der beteiligten Kreise. erstrebt werden unter 
moglichster Einschrankung der Holi o des Staates gegen
uber den privaton Bemiihungen. Der Kohlenrat soli sich 
zusammensetzen aus Vertretern des Parlaments, der ver- 
schiedenen industriellen Gruppen, der Verbraucher und 
der maGgebenden Behorden.

. Harzer Werke zu Riibeland und Zorge, Aktiengesell
schaft zu Blankenburg am Harz. — Dor vorjalirige 
Bericht schloG mit einem Hinwęis auf dio im wesent- 
lichen beendete Friedensumstellung der Betriebo. Be- 
schlounigt wurdo der Ucbergang dureh die im Berichts- 
jahre verhaltnismaGig schnell und sehr rege einsetzendo 
Nachfrage nach allen Friedpnserzeugnisscn. Ilemmend 
dagegen wirkten die groGen Seliwierigkeiten in der 
Werkstoffbeschaffung, dio sich wahrend des Geseliiiftś- 
jahres 1919 fortgesetzt steigerten. Eine in dor auGor- 
ordentlichen Hauptversammlung vom 1. November 1919 
beschlossene K a p i t a l s e r h i i h u n g  um 1 016 000 J i  
auf 2 301 200 J i  konnte erst im laufenden Jahre durch- 
gefiilirt werden. Die Versammlung ermiichtigte auGer
dem den Vorstand, eine S c . l i u l d v o r s c h  r e i -  
b u n g s a n l e i h e  im Bctrago von 1 000 000 J i  auf- 
zunehmen. —  Die Gewinn- und Yerlustrechnung weist 
neben 144 130,96 J i  Vortrag aus dem Vorjahro einen 
BetriebsuberschuG von 2 061 932,44 J i  aus. Nacji Ab
zug von 597 545,34 J i  allgemeinen Unkosten, 26 889,14 J i  
Zinsen, 282 312,82 J i  Absehreibungen mid 263 380 J i  
Kursverlust verbleibt ein Reingewinn von 1 035 936,10 J i. 
IIiervon werden 10 000 J i  fiir Zinsscheinbogensteucr, 
50 000 J i  fur AuGcnstiinde und 80 000 J i  fiir dio Kosten 
der neuen Anlciho znriicjcgestellt, 69 603,93 J i  der ge- 
setzlichen Riicklage und 300 000 J i  einem besonderen 
Steucrbestandc zugewioson, 44 239,.52 J i . Gewinnanteilo 
an den Aufsiclitsrat gezalilt, 251 040 J i  Gewinn (20 o/0 
gegen 121/2 o/o i. V.) ausgetcilt und 231 052,65 J i  auf 
nouo Reehnung vorgctragon.

Heln, Lehmann & Co., Aktiengesellschaft, Ber- 
lin-Reiniekendorf und Dusseldorf - Oberbllk. —  Das 
G eschaftsjahr 1919 hatte durcli haufige Streiks, ver- 
kurzte Arbeitszeit und wiederholten Werkstoffmangel zu, 
leiden, woduroh dio Erzeugung eino Minderung erfuhr. 

Zur Verstiirkung der Betriebsmittel wurde dureh Bc- 
schluG einer auGerordeńtlichen IIauptversammlung vom 
5. Miirz d. J. das A k t i e n k a p i t a l  um 3 800 000 J i  
auf 7 600 000 J i  e r li o li t. In  das nouo Geschaftsjahr 
konnto ein bctrachtlicher Auftragsbestand ubernommen' 
werden. —  Der AbschluG ergibt neben 250 753,85 J i  
Vortrag und 177 439,76 J i  Einnahmen aus Zinsen usw. 

einen Betriebsgewinn von 5 648 579,09 J i ,  nach Ab
zug von 4 131 429,11 J i  allgemeinen Unkosten, 
231 969,10 J i  Absehreibungen, 387 569,76 J i  Beitragen 
zu Yersicherungen, Krankcnkassen usw., 15 658,32 M  
Zinsen und 12 806,52 J i  Kursverlusten einen Reinge
winn von 1 297 339,89 J i. Hiervon worden 7000 J i  fiir 
Zinsscheinbogensteucr zuriickgestellt, 50000 J i  dem Ar- 
beiter-Unterstutzungsbestande und 250000 J i  dem Erneue- 
rungsbestando zugewiesen, 169 696,50 J i  Gewinnanteilo 
an Aufsichtsrat, Yorstand und Beamte gezahlt, 
570 000 J6 Gewinn (15 o/0 gegen 12 ójp i. V .) ausgeteilt 
und 250 643,39 J i  auf neue Reehnung vorgotragen.

Oestereichisch-Alpine Montangesellschaft, Wien. — 
Wio der Bericht des Verwaltuńgsrates fiir das Jahr 1919 
ausfiihrt, weist die Forderung bzw. Erzeugung ah Erz 
und Roheisen des abgelaufenen Jahres einen Tiefstand 
auf, der kaum mehr unterachritten werden kann. Ais
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Beispiel fiir das ersCjhreekendG Darniederliegen der Ar- 
beitsleistungen wird angeftihrt, dali die am Innerberger 
Erzberge abgebaute Erzmengo vori 178 000 t  nur 9,7 o/0 
der im  Jahre 1910 erreiejiton Iloehstloistung 
(1 840 000 t) betragt und dali bis in das Jahr 187S 
zuriickgegriffen werden muli, um auf eino ahnlicli nied- 

rigo Ziffer zu stolion. Aehnlich lagen dio Verbalt- 

nissc am Vordcrnbcrger Erzberge. Wahrend die For
derung am Innerberger Erzberge in den letzten zwei 
Jahrzehntcn diireh Einfiihrung maschinellcr Mittel von

3,3 t auf 5,5 t je Schicht gesteigert worden konnte, 
ist sio jetzt auf 3,1 t zuriickgegangen und damit ge
ringer geworden ais in den Zeiten der Ilandbohrung 
und ITandforderung. Die Erklarung fiir diesen Ruc.k- 
gang der Leistungen ist, abgesehen von der allgomein 
zu beobachtenden Arbeitsunlust, vornehmlich in der ein- 
getrotenen Verkiirzung der Arbeitszoit zu suehen. UeTjer 
die Forderung bzw. Erzeugung gibt nachsteliende Ueber- 
sielit Aufsdiluli:

Es wurden gcfiirdert 1919 1918
bezw. erzeugt : t fc

K oh le ..................... 640 700 809 500
Koberze . . . .  241 300 1 161 000
Roheisen . . . 59 400 318 700

Yorblocke . . . 115 200 206 600
Fertige Walzware 70 600 104 500

Naturgemiifi zwingt auch der Kohlenmangel zu ein- 
schneidenden Betriebseinschrankungen. Zu einer immer

1919 ffcpen 191S 
t

— 168 800
—  916 700

— 259 300
—  91 400
— 33 900.

bedenkliohor werdenden Not gestaltete sich auoh das 
ganzlićhe Yersagcn der Bahnlinien, an denen die alpen- 
landischen Werke dor Gesellschaft liegen. Fertigge- 
stollto Waren konnen mituntor woolien-, ja  monatelang 
nicht zum Versand gebradit werden, und unbedingt er- 
forderlieho Hilfsstoffe werden don Werken nicht recht- 
zeitig zugcfiilirt. Die Erzeugungskosten haben im Be- 
riehtsjahre infolgo der fortwiihrcnden Steigorungen aller 
Auslagen sprunghaft eine auGergewohnlieho Holie er
reicht. Dic im Vorjahro genelimigto K  a p i t a 1 s o r h o - 
li u n g um 18 Mili. Kr. auf 90 Mili. Kr. ist inzwischen 
durchgefuhrt worden. Ferner wurde in oiner aufier- 
ordentlichen Uauptversammlung voin 6. Oktober 1919 
beschlossen, das A  k t  ije ń k a p  i t  a 1 weiter 11111
10 Mili. Kr. a^uf 100 Mili. Kr. zu e r h o h e n ;  die 
neuen Aktien wurden in ihrer Gosamtheit von der Ro- 
gicrung ubernonimen. —  Dio Ertragsrechnung ergibt 
neben 2 205 925,12 Kr. Vortrag aus dem Vorjahre einen' 
Betriebsgewinn von 37 681 303,29 Kr. Nach Abzug von
5 379 078,42 Kr. allgemeinen Unkosten, 2 346 844,88 Kr. 
Zinsen, 6 239 650,26 Kr. Steuern, 7 004 276,72 Kr. Bei- 
triigen zu Kranken-, Unfall- usw. Versieherungen und
6 013 524,27 Kr. Abschreibungen verblcibt ein lleinge- 
winn von 12 903 853,86 Kr.. Hiervon werden 
569 792,87 Kr. ais Gewinnanteile an den Verwaltungs- 
rat vergiitot, 10 000 000 Kr. Gewinn (10 0/0 wie i. V.) 
ausgeteilt und 2 334 060,99 Kr. auf neue Rechnung 

Yonretragen.

Zur Aufnahme der Handelsbeziehungen mit Sowjet-Rufiland.

Die leitenden Personlichkoiten des Vielverbandcs 
habon anseheinend, unterstiitzt odor vielleicht gedriingt 
von onglischen Geld- und Industriekrcisen, die Einsieht 
gewonnen, dafi Europa ohno Rnfiland me zur Ruho 
kommen kann und eigentlich nur ein Absatzgebiet dar
stellt, an welches dio Vcreinigten Staaten Norcl-Amerikas 
in  erster Linio, dann aber auch dio anderen Uebersee 
lander ihre Ucberschiisse an Getreide und Fleisch liefern. 
Zu dieser Einsieht haben vielo Uinstande beigetragen und 
es durfte keine zufiillige Erscheinung sein, dafi das Auf- 
tauehon der Gerlich to iiber die Friedensgeneigtheit bo- 
sonders Englands m it Sowjet-Rufiland fast zoitiieh genau 
m it dem Tago zusaminenfiillt, an dem das Pfund Sterling 
in  New York einen unhoimlichen Sprung nach abwiirts 
gemacht hat und der Kampf Dollar gegon Pfund zu- 
gunsten des ersteren entschieden worden ist. Jetzt orst 
wurdo den englischenStaatsmannern wielndustriellen und 
Kaufleuten klar, dafi Kaufon und Bezahlen in Doljar bei 
niedrigem Pfundkurs keine erfreulićhe Saeho ist. Wenn 
auch der Weg bis zum Tiefstande der Mark oder gar der 
osterreiphischon Krono noch weit ist, so ist doch Gefahr 
da, dafi —  cinmal ins Wanken goraten —  der Kursabfall 
nochinals stattfinden kann. Rasch entschlosseti hat sich 
der praktischo Englander daher naeh einem etwaigen 
spiiteren billigeren Lieferer umgebliekt, nacli dem Osten, 
naoh Ruliland, wahrscheinlich m it dem Gedanken, im 
Falle eines Bruolies injt Amerika einen Ersatz zu haben. 
Yorlaufig trennen ihn von seinem alten Bundesgenossen 
allerdings nooli Gegensatze politischer Natur, doch er 

hofft, sie duroli dio Handelsbeziehungen fiir ihn an- 
nehmbar zu maahen.

Es wird nun von der deutsohen Regierung ein alin- 
liolios Verhalten gemoldet. Man will also uber die private 
Industrie -und den Handel m it Sowjet-Rufiland wieder 
Bcziehungen ankniipfen, der deutsohe Handel soli seinen 
alten, guten russisdien Kunden wiederbekommen. Sicher- 
liph ist dieso Entscheidung von grofiter Bedeutung und 
Wiohtigkeit fiir unsere Zukunft und unscre Vcrsorgung 
an Rohstoffen und Lebensmitteln, wenn es audi verfehlt 
wiire, sdion in  niichster Zeit aus Ruliland Naturallieferun-i 

gen zu erwarten. Eine grofie Aufgabe wird aber damit 
auoh deutschen Ingenieuren und Kaufleuten gestellt, denn 
der U ntersohied zwischen cinst und jetzt - zwischen dem

Zaren-Rufiland und Sowjet-Rufiland —  ist gewaltig grofi. 
Dafi es immer zu Katastrophen fiihrt, den Bolschewismus 
m it Waffengowalt besiegen zu wollen, dafiir haben wir 
Beweiso genug. Was also Armecn und Diplomaten nioht 
zustande gebracht haben, sollen nun Kaufleuto und In- 
gonieure fertig bringen. Von einem Bekiimpfen kann 
keine Rcde sein, das wiire fiir den einzelnen lebensgcfalir- 
lid i;  statt dessen wird os sich darum handcln, solche 
Verbindungen zu schaffen, die den Bolschewismus in 
einen Rahmen bringen, der fur uns und dio iibrige Weit 
annehmbar ist.

W ir  lesen, dafi englisdie Kaufmannskreiso bereits mit 
offiziellcn oder nichtoffizicllen Yertretern Sowjet-Euli- 
lands’ in  Kopenhagen yerh&ndeln. Ich glaube, dafi es 
auoh fiir uns bald Zeit ist, Ankniipfungspunkte zu suehen. 
Um unserer heimisehen Industrie dio Aufgabe zu er- 
leichtorn, ist os wohl Pflicht der Landsleute, die Ruliland, 
das russisohe Geschaft, den Bedarf kennen, ihre Erfahrung 

in  den Dienst dor groficn Aufgabe zu stellen. G ilt es doch, 
durch dio Handelsbeziehungen unserem Volke einebessero 

Ernahrung r.u ermogliehen, unsere Erzeugungsfiihigkeit zu 
vergrofiern. Wohl kann eingewondet węrdcn, dafi die 
Gefahr, vom Bolsphowismus angesteckt zu worden, durch 
Handelsbeziehungen grofter ist ais ohno solche. Ich 
glaubo dies nioht. Die Anstcckungsgefahr ist bei einem 
ausgehungerten Menschen immer grofi, aber wir wollen 
doch dureh den russischen Handel unsere Volkserniihrung 

Ycrbessern.
Der Unterschied zwischen dem Handel, dem Geschaft 

vor dem Kriege m itRufiland und den Handelsbeziehungen 
zum heutigen Sowjet-Rufiland ist naturlidi sehr grofi 
und wird \orlaufig infolge dor von den Bolschewiken ein- 
gefiihrten Verwaltungsarten ganz andere Formen an
nehmen ais friiher. Wahrend friiher der einzelno Kauf- 

mann oder ein Handelshaus in Ruliland allo Auftriige 
einem dortigen Vertreter odor in unmittelbarer Yerbin- 
duHg an deutsche Firmen abgab, ist dies im koramunisti- 
schen Staat nieht mehr moglich, weil eben der Kauf- 
mann oder die Firma einzeln nicht mehr besteht, weder 
ais Einkiiufer noch ais Yerkiiufer. A11 ihre Stelle ist dio 
kommunistisehe Ein- und Yorkaufscinrichtung getreten, 
die dem Staate gehiirt und ihm untcrstellt ist. DerEinzcl- 
kaufniann kann, seine Kenntnisse nur ais Beamter dieser
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staatlichen Einriehtung verwerten. Es haben solion zur 
Zarenregiernng derartige Einkaufsgenossenschaften fiir 
grofiere Lindbezirke bestanden, bei den Semstwos, haupt- 

sachlich haben sie sieli aber. m it dem Einkauf und Yer- 
trieb yon landwirtschaftlichen Maseliinen (fur ilire Be- 
zirke) befafit, teils auch mit dem Ein- und Yerkauf land- 
wirtsohaftheher Erzeugnisse. Die kommunistiselie Orga- 
jiisation geht nun yiel weiter und hat vorsucht, alle die 
Einzelgenossenschaften zu zentralisieren; iiber dem Gan- 
zen steht der oberste Sowjet fiir Yolkswirtschaft in  Mos- 
kau. Zur Zeit des zweiten Einfalls der Bolsehewiken in 
die Ukrainę von Anfang bis Mitte des Jahres 1919 bestand 
ein solcher Sowjet getrennt fiir die Ukraino, doch war 
derselbe nur dem Namen naeh unabhangig von Moskau.

E 3 gibt boi dieser Einriclitung natiirlich —  ent- 
sprechend der G rofte des zu bcarboitenden Łaffles —  im- 
endlieh viele Abteilungen. Im  iibrigen hat die Organi
sation grofie Aehnlichkeit mit unseren zur Geniige be- 
kaunten Kriegswirtscliaftsiimtern, yielleieht nur mit dem 
Unterschiede, dafi die russischen Einrichtungen noeh 

mehr Beamte ais unsere haben.
Dafi auch der kommunistische Staat durcli diese Men

gen von Beamten, den grofien Wulst' von Papier und Be- 
■seheinigungen yieĘ viel teurer arbeitet ais das System des 
Einzelkaufmannes, ist sicher, und wenn Handclsbeziehun- 
gen einmal angekniipft sein werden, wird die Pragę der 
Wettbowerbsfahigkeit auf dem Weltmarkt die Sowjet- 
regierung zwingen, ihr System zu verlassen und wird der 
Privatunternehmungslust wieder freien Lauf geben miis- 
sen. Dio Leiter der einzelnen Abteilungen bilden meist 
den Sowjet; sio sind in dor Regcl Parteimitglieder, je
doch haben die liolsehewiken heute schon Professoren der 
Hochschulen. Kaufleute und vicle Ingenieure mit beraten- 
der Stimnie hinzugezogen, so dafi doch immer eine ge- 
wisse Gewahr dafiir geboten ist, dafi zweckentsprecliende 

Entsehliisse gefafit werden. Nur so ist es auch zu ver- 
stehen, dafi Rufiland noch nicht ganz zugrunde ging. Der 
oberste Sowjet wird daher iiber die Kiiufe im Ausland zu 
entscheiden haben und wird seine Vertreter ins Ausland 
se'nden. Wie schwer es nun gorade in RuBland ist, das 
von diesen Yertretern eingesandte umfangreiche Materiał 
zusammeiizustellen, weifi nur derjenige, der dort gear
beitet hat. Es kann sich demgemafi bei einer solehen -Ge. 
schiiftseinteilung nur um don Einkauf von grofien, mog- 
lichst einlieitliehen Warcnmengen handeln. Fur uns ais 
Liefercr ist nun vor allem die Durchfuhrung der Bezah- 
lung oder der Erlialt eines Gegenwertes in  Waren von 
Wiehtigkeit. Bei Gesehaften gegen Bezahlung kann kamn 
-eine Zahlung in Rubel (Papier) —  sei es Romanow-, 
Duma-, Kerenski- oder Sowjctrubel —  in Erage komnien. 
Erstens haben wir eine sehr grofie Menge Rubel von ćler 
Besetzung her noch in Deutsehland, zweitens ist eben der 
Notenunilauf von den Bolsehewiken auf einige hundert 
Milliarden (heute geschatzt auf 550 Milliarden) hinaufge- 
t.rieben worden, so dafi wir erst die Einschatzung des Ru- 
bels auf dera Weltmarkt abwarten mussen, wie aueh dic 
Erhohung der Kaufkraft des Rubels im eigenen Lande. 
In  fremder Wahrung konnten nur kleine Betrage im Yer
gleich zur Grofie der Kaufe bzw. Umsiitze von Sowjet- , 
Rufiland beschafft werden. Es bliebe also nur eine Zah
lung in Gold und Platin, das ja bei verstarktem Betrieb 
im Ural reichlich zu finden ist, iibrig. Fiir uns ware 
Gold und Platin ja sehr schon, doch mufi unser Ilaupt- 
augenmerk darauf gerichtet sein, mogliehst bald unser 
Volk wieder satt zu machen und dic Preise fiir die I.e- 
bensmittel abzubauen. Es kann fiir uns also nur ein 
Tauschhandel in Frage Icemmen, bei dem dor Tausoh 
gegen Lebensmittel wohl an erster Stelle stehen mufi.

Um einen solehen Tauschliandel yon beiden Seiten 
durchzufuhren, mufi sowohl von den Russen wie von uns 
naeh einem bestimmten Piane gearbeitet werden. Es mufi 
vo.r allem RuBland die Moglichkeit gegeben werden, durch 
unsere Lieferungen —  die fur den Anfang z. B. in Gold 
bezahlt- worden sind —- sein gesamtes Yerkehrswesen min

destens soweit zu erganzen und zu erneuern, daB es an

Gegonliefernngen denken kann. Es. wird sieh also 111  
erster Linie darum handeln, Eisenbahnzeug fiir Oberhau, 
Lokomotiven und Wagen zu lieforn, ferner Werkstoffe 
zum Wiederaufbau der Kohlen- und Naphthagruben. Es 
fehlt an allem, an Eison, Stahl fiir Werkzeuge, Stahl- 
gufi usw. Es werden Jalire yergehen, bevor der Welt
markt wieder die leeren Magazine Rufilands aufgefiillt 
hat, denn nirgends herrscht Ueberflufi an Ware, ganz . 
gleich, aus welchem Metali. In  zweiter Linio erst waren 
gewaltigę Mengen landwirtscliaftlieher Maschinen abzu- 
setzen. Aueh der russische Bauer ist heute vollgepfropft 
m it Geld —■ Silber und Gold —  und er wird gerno alles 
hergeben, um mit einer neuzcitlifehen Maschine leichter 

seine Arbeit yerriehten zu konnen.
Naturlioh braucht Rufiland heute alles; jede Ware 

fiindo rasoh ihren Kaufer zu guten Preisen. H ier handelt 
es sioh jedoeh um das Yolkswohl, um eino bessere Ernah- 
rung, und wenn die Regierung von diesem Gesiohtspunkt 
aus die Atiśfuhę naoh Rufiland in yerniinftiger Weise in 
der Hand hiilt, so ware dios wohl zum allgemeinen Besten. 
Wenn wir naoh einem solehen Piane Rufiland lielfen, 
dann wird auoh der reiche Boden bald wieder seine 
Sohiitze bringon und wir konnten bald bzw. rasclier jius 
unserer jetzigon bedrangten Lage kommen.

Wiederholt ist die Frage aufgeworfen wordeli, ob 
das Sowjet-Rufiland uberhaupt in der Lage sein wird, 

eo vi(-i Getreide hervorbringen zu konnen, dafi es zur 
Ausfuhr reicht. Es ist nicht unsere Sache, iiber dio heu- 
tige Boden- und Grundverteilung zu urteilen. Der Grofi- 
grundbesitz ist abgeschafft. Der Kommunismus unter- 
stiitzt heute aber schon die Einitel- bzw. Familienwirt- 
seliaft, nachdem eine Komniunalbewirtschaftung bei dem 
russischen Bauer nieht den geringsten Anklang gefunden 
hat. Um don Gedankcn der Kommunalbewirtsohaftung 
nicht ganz fallen lassen zu mussen, hat man nun land- 

wirtsehaftliehen Grofibetrieb ins Auge gefafit, und zwar 
ausgefuhrt durch Arbeiterarmcen. Wenn es gelingt, hier
bei auf dio Kosten zu konfmen, so waren natiirlich eolche 
Staat-sbetriebe von. aussohlaggebendem EinfluB fiir die 

Getreideerzcugong. Die Entseheidung iiberhaupt iiber 
das „Weiter" in Rufiland wird jetzt ausgetragen. Gelingt 
es den Rottruppen, das Donezgebiet und das Naphtha- 
gebiet Baku zu durchdringen, also zu geniigend Kohle 
und STaphtha zu kommen, so ist Sowjet-Rufiland nicht 

mehr zu besiegen.
■ Was Rufiland uns ais Gegen wert liefern konnte. ist 

bekannt: Getreide, Fett, Hanf, Petroleum, Erze.
Fiir unsere Eisenindustrie waren uns heute nótigci' 

denn jemals die hoehwertigęn Roteisenerze von Krivoi- 
Rog, die leichtgehend mit sehr niedrigem Koksyerbrauch 
icrhiittet werden konnten. Die Gruben sind alle ersoffeit 
und es wird lange dauern, bevor sie wieder im Betriebe 
sind. Es sind jedoeh gewaltige Mengen (schatzungsweise 
id . 20 M ili. Tonnen) des Erzes in Rufiland am Lager. 
Dio siidrussische Eisenindustrio wird mit ihren Iloehofen- 
anlageu lango Zeit nicht arbeiten konnen, weil eben die 
geforderten Kohlenmengen aus den noeh im Betriebe be- 
findliehen Kohlengruben viel zu gering zur Kokserzeu- 
gung sind und vor allem erst fiir die Auffiillung dęr Be- 
sfande der Eisenbahnen verwendet werden mussen. Wei

ter waren unserer Eisenindustrie die russischen. Mangan - 
erze willkommen. Die Potierze werden ja  fiir. uns kaum 
wieder zu erreichen sein; die Bolsehewiken haben diesen 
Kustenstrieh des Schwarzen Meeres noch nieht in ihrer 
Gewalt, sie werden dort zudem stark m it den engKschei* 
Interessen zusammenstofien. Aber die Manganerzc von 
Nikopol wiiren fiir uns schon eine gewaltige Er- 
spamis !).

Es liegt uns also ein groBe3 Feld fiir reiche BetUti- 
gung offen; hoffentlich gelingt ca uns, die wir doch sieher- 
lich viel besser das Land kennen, die Russen in ihrem 
Charakter besser verstehen, ais irgendein anderes Volk, 
bald giinstige Ilandelsbeziehungen zu schaffen, aus denen

J) Ygl. St. u. E. 1918, i .  April, S. 289.
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beide Teile Vorteile ziehen werden. Vor der bolschewisti- 
' sehen Ansteckung haben wir uns nicht zu fiirchten und 
nicht vor der Form dea Handels.

Lenin ist ein gescheiter Kopf und wird lieber einige 

Schritto nach rechts nachgeben, ais unterliegcn; er wird 

dureh die Anknupfung von Handelsbeziehungen Sowjet- 
RuBland eben auf einen Standpunkt bringen, der auch 
fiir uns aimehmbar sein wird.

RuBland wird viele Yolker bei sich im  Wettbewerb 
sehen. Englands Handel m it RuBland war vor dem Kriege 
nicht klein, aber auch nicht allzu bedeutend. Man schiitzte 
die Art und Weise der englischen Geschiifte nicht; der 
Russe verlangte mehr Beachtung und Entgegenkommen. 
Wohl hat auch der englisclie Kaufmann wahrend des 
Krieges yielfach umgelernt, doeh beliebt wird er ni.e sein. 
Frankreichs Handel war unbedeutend und wird es weiter 
bleiben. Trotz der Sympathien, die er besonders in den 
oberen Klassen beSaB, wird der Franzose nieht mehr au£ 
einer bevorzugtcn Stufe stehen, nachdern eben die obere 
Klasse in  Sowjet-RuBland keinen Platz niehr hat. 
Amerika hat wahrend des Krieges vicle Bezieliungen an- 
gekniipft, viele Maschinen, besonders auch landwirtseliaft- 
licho, geliefert, hat sich den sibirischen Markt ero bert. 
Ich bin jedoch uberzeugt, daB doutsche Waro reeht 

gut m it in den Wettbewerb treten kann. Die Ein- 
fuhr Amerikas iibeifden Osten durfte auch groBen Schwie- 
rigkeiten begegnen. Nicht umsonst habon sieh die Japaner 
dort festgesetzt, und griindlich und raseh, wie sie sind, 
werden sio bald auch m it allen moglićhen Waren und 
Maschinen in Zentralrufiland auftauchen. Deutschlands 
Aussichten sind entschieden die besten. Man schiitzte 
den deutschen Ingenieur und Kaufmann immer hoeh ein, 
und deutsche Ware, was es immer sei, ist beliebt und

bekannt. Fur unser Vaterland ware eine Vormacht- 

stellung auf dem russischen Markte eine groBe Erleiehte- 
rung seiner schweren Lage, ein Ersatz in  yielen Dingen 
fur die verlorenen Kolonien. W ir erhielten nicht nur 
einen guten Abnehmerfiir unsere Erzeugnisse, sondern 
auch oinen Lieferer fur die notigsten Lobensmittel und 
Rohstoffe. Sind die ersten Handelsbeziehungen ange- 
kniipft, kommt auch wieder dcrZeitpunkt, an demdeutsehe 
Ingenieure und Kaufleute ais Pioniere hinausgehen wer
den, um am Aufbau der russischen Industrio mitzulielfen.

Ais der Volksbeauftragto Radek Berlin verlassen 
konnte, hat er die deutschen Teehniker eingeladen, nach 

RuBland zu kommen. Vor der Arbeit, die in RuBland 
keine leicbte war und os auch in  Zukunft nicht sein wird, 
ist noch kein deutsci.jr Ingenieur zuruckgeschreokt. Aber 

um uberhaupt in  Sowjet-RuBland heute arbeiten zu 
konnen, muBtcn dio Bolschewiken eben einigo Bedingun
gen erfullen, die sich eigentlich von selbst vcrstehen. Vor 
allem ist es: gewahrleistete Freihęit der Person, Unan- 
tastbarkeit des Eigentumes und freies Verfiigungsrecht 
daruber, einschlioBlich des Rechtcs, sein Gut und Geld 
in dio Heimat zu senden, ein angemessenes Einkommen 
und Ersatz fiir yerlorenes Eigentum in  RuBland. Ais 
deutsche Ingenieuro konnen und diirfen wir keine anderen 
Bedingungen annehmen; anderseits haltp ich es fur selbst- 
verstandlich, daB wir uns an Politik in  keiner Weise be 

teiligen.
Das sind die Punkte, die uns Sowjot-RuBland zu- 

sichern miiBte, dann. sind wir bereit und viele unserer 

Landsleute, die die Spracho und Sitten des Landes kennen, 
am Neuaufbau RuBlands teilzunehmen. Ein Naelibar 
hilft dem anderen zum Wohle Beider.

Ju l. Doubs.

Bucherschau.

V ogt, J .H .L . : Je rn m a lm  og jernyerk. Sacr- 

lig om elektrisk jernmalm-smelting. (Med 4 fig.) 
Kristiania: H. Ascheboug & Co. i. Komin. 1918.

(2 BI., 181 R.), 8°. 4 M.
(Norges geołogiske iindersokelse. Nr. 85.)

Die TOrliegende Abliandlung betrifft nicht, wio man 

daraus schlleBen konnte, daB sie ais Heft der „Norwegischen 
geologischen Untersuchungen11 erscheint, rein geologischo 
Dinge, sondern stellt eine sehr wertyolle Uebersicht iiber 

norwegischo Eisenerze und die norwegische Roheisen- 
industrie vor. Der Yerfasser gibt zunachat statistische 
Uebersicliten iiber die Eisenerzforderung Norwegens in 
den Jahren 1907 bis 1916, uber Eiń- und Ausfuhr yon 
Eisen, Kohlen- und Kokseinfuhr, Eisenvcrbrauch, Erz- und 
Eisenpreise, dann bespricht er die Erzlager und Gruben 
vOn Arendał (Klodeberg, Braastad), Lango, Fehnfeltet, 

Nissodal, Rodsand, Fosdalcn, Melo, Sudvaranger und 
andere, auBerdem das ICiruna-Erz und die Kiesabbrande 

yon Fredriksstad; hierbei sind Erzeugung*mengen, Erz- 
analysen, Lagerungsverhaltnissc usw. mitgeteilt, wodurch 
diese Uebersicht gerade fur liiitteninannische Kreise be
sonders beachtenswert wird. Der zweite Teil des Heftes 

beschaftigt sich m it der Roheisencrzeugung im  elektrischen-1 
Hochofen, wobei dio Yerhuttung der Erze im  Ofen der 
Tinfos-Bauart und der Eloktrometall-Bauart besprochen, 
die Frago der Yerwendung von Koks.oder Holzkohle im  

Elektrometallofen erortert-, beide Ofenarten yerglichen 
und auch die Frage der ZweckmaBigkeit der Errichtung 

von Elektroofen oder gewohnliehen Hochofen fur nor
wegische Verhaltnisse untersucht werden. Weiter behandelt 
der Verfasser dio Weiteryerarbeitung des erzeugten Roh
eisens im  Elektrostahlofen und im  Walzwerk und damit 
zusammenhangende Dinge. Fiir die Gedicgenheit des 
Inhalts burgt allein schon der Namen des Yerfassera. 
Wer sich iiber norwegische Eisenerze und die beginnende, 
Entwieklung, einer norwegischen Eisenindustrie unter-

richtenwill, dem sei die Lekturo des Heftes angelegentlichst. 

empfohlen. B. Neumann.

Brearley, Harry, Sheffield: DieWerkzeugstahle 

und ilire Warmebehandluug. Berechtigte deutsche- 

Bearb. der Schrift: „The lieat treatment of tool 

steel“ . Vón®fc«g^jj. R udo lf Schafer. 2.,durch- 
z gearb. Aufl. Mit 212 Abb. Berlin: Jułius Springer 

1919. (V III, 258 S.) 8°. Geb. 16 Jl.

Die Erwartungen, die man beim Erscheinen der ersten 
Auflage auf das Werk setzte, haben sich yoll und ganz 
erfiillt. Das Buch fand schnelle Verbreitung und war bald 
vergriffen. Auf den reichen Inhalt und die Vorzuge, die 
es vor der Brearloyschen Schrift hat, ist bereits in der 

Bespreehung der ersten Auflage1) hingewiesen worden. 
Dio zweitP Auflage bringt neben geringfiigigen Aende
rungen im Text und-den Abbildungen eine weitgehende- 
Erganzung der Angaben iiber die einschlagige Literatur.

In  den beiden ersten Hauptabschnitten des Buches 
werden die wic-htigsten Gefugebestandteile 'des Stahles 
erklart und auf die Bedeutung der Haltepunkte und ihren 
EinfluB auf das Kleingefuge - und dio Veranderung der 
physikalischen Eigenschaften des Stahles hingewiesen. 
Es folgen weitgehendo Angaben zur richtigen Warme
behandlung des Werkzeugstahles, wobei auf die Fehler, 
die mangelhafter Rohstoff oder unsachgemaBe Warme
behandlung yerursachen, aufmerksam gemacht wird. 
Wertyoll sind die'Angaben uber das Harten typischer 
Werkzeuge und die Behandlung legierter Werkzeugstahle. 
Ein besonderer Hauptabschnitt ist dem grundlegenden 
Verfahren der Einsatzhartung gewidmet. Der letzte Ab- 
sebnitt bringt BeschreibUngcn neuzeitlicher Harteanlagen 
und Einrichtungen zur Warmeiiberwachung. Das Yer

fahren zur Bestimmung der Haltepunkte in Eisen und

i) St. u. E. 1914, 29. Jan., S. 222/3.
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Stahl m it Hilfe des Spiegelgalvanomcters nach S a la d in  
wird in seinen Einzelheiten beschrieben, und ferner werden 
Anleitungen zum Eichen von Thermoelementen und Gal- 
vanometern gegeben.

Das Werk wendet sich in .erster Linie an Hiirterei- 
L e ite r und aufgeweckte Werkzeugmacher sowie an alle 
mit Stahl arbeitenden Ingenieure. Sein gróBter Vorzug' 
ist ńeben seiner Reichlialtigkeit seine klare saehliche 
Sprache, m it der es auch schwierigere Begriffe wissen- 
schaftlicher Art fur den Praktiker yerstandlich macht. 
Das Buch ist auBerordentlich geeignet, in weiten Kreisen 
der Prasis den Sinn und das Verstandnis fiir dio Not - 
wendigkeit einer neuzeitlichen Betriebsfiihrung der Werk- 
zeugfabrikcn und einer wissenschaftlichen, einwandfreien 
Untersuehung des Werkzeugstahles zu fordem. Auch 
dem studierenden Hiitten- und Maschinenmann kann es 

warm empfolilen werden. ® t^ n o . W. Oertel.

H an d au sg ab e  der Reiehs ve rf assung vom 

1L. August 1919. [Hrsg.] von Dr. Fritz 

Poetzscli, Geh. Legationsrat, silchs. S te ll i .  

Mitglied des Reichsrats. Berlin:. Otto Lieb- 
mann, Yerlagsbuchhandlung fiir Rechts- und 

Staatswissensehaften, 1919. (148 S.)8 °. 5,50 J l , 

geb. fi,50 J l .

Mehr ais die deutsche Verfassung yon 1871 ist die 
neue Reichsverfassung ein Lehr- und Lernbuch des ganzen 
Volkes, das viel eingehender ais die alte Yerfassung das 
gesamte Verfassungs- und Rechtslcben zu ordnen sucht, 
wenn auch, nicht immer in  der saehlichen Sprache eines 
inlialtlich so yollendeten Gesetzgebungswerkes, wie es un- 
streitig die alte Vcrfassung war. Zum Teil bietet die Yer

fassung der deutsehen Republik sogar noch nicht fest um- 
rissene Leitsatze fur die Zukunft, die in den Anfangcneiner 

von neuen politischen Ansćharoangca beherrsehten Zeit auf 
yielfach erst zu erlassende Gesetze Bezug nehmen mu 13. 
Rein auBerlich bezeugt sich die neue Verfassung auch 
dadurch ais Gcmeingut des Volkes, daB sie zum pflicht- 
maBigen Gegenstande des Unterrichtes gemacht worden 
ist und in  einem Abdrucke ais die Bibel der soziaien Zu
kunft jedcm jungen Staatsburger beim Yerlassen der 
Schule zum dauernden Besitz und Studium in  die Hand 
gegeben werden soli.

Das Bedurfnis naoh Erlauterungsschriften einer Yer
fassung, dic zu allen Rechts- und Wirtschaftsfragen Stel

lung nim mt und doch haufig nur einen Ausgleich der 
yerschiedenen politischen Anschauungen bildet m it 
einem deshalb nicht immer leicht yerstandlichen und sehr 
der Erląuterung bedurfenden Inhalte, ist naturgemaB 
besonders groB. Diesem Bedurfnis geniigt der bereits 
im  September erschienene Kommentar yon Poetzsch; 
er gibt eino ausgezeichnete Einleitung aus der Vorgc- 

schichte der neuen Verfassung und erortert unter andercm 
die beiden zur Zeit ihrer Entstehung miteinander ringenden 
und zum Teil, was diesen Kampf seibst anbctrifft, jetzt 
noch nicht endgiiltig gekliirten Fragen, namlich ol> Demo- 
kratie oder Rateregierung, ob Einheits- oder Bundcsstaat. 

Die Erląuterung zu den einzelnen Abschnitten der Yer
fassung brauclite naoh der erschopfenden einleitenden 

Darstellung nur sehr knapp und gedrangt gehalten zu 

werden.
Alle Berufskreise, nicht nur die Beamten, werden 

einen Kommentar der neuen Reichsyerfassung nicht ent- 
behren konnen; das yorliegende Werk wird daher yielen 

willkommen sein. Fr.

Elsners Betriebs-Biicherei, hrsg. von Dr. jur. 
Tanzler und Sorge. Berlin (S. 42):

Otto Elsner, Verlagsgesellsehaft m. b. H. 8 °.
Bd. 2. Die Kriegsabgaben 1919. Gesetz iiber 

eine auBerordentliche Kiiegsabgabe fiir das Rech- 
nungsjahr 1919 und Gesetz iiber eine Kriegsabgabe

vom Vennogenszuwachse vom 10. Sept. 1919. Er- 
lautert von W. Beuck, Steuersyndikus des Ver- 

eins Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller 

(Norddeutsche Gruppe), Berlin. 1920. (264 S.) 

Geb. 11 J l .

Der Verfasser gibt nach einer kurzeń, aber sehr 
iibersiditlielien Einleitung eine ausgezeichnete Erlaute- 
rung der beiden Kriegsstouergesetze des Jahres 1919, 
dio besonders dureh zahlreiehe Beispiele den Vorzug 
der Allgeraeinverstiindliehkeit hat. Den Nachteil, dali 
die nunmehr erschicnenen AusfiihrungsbeStimmungen 
der beiden Gesetze ■ noch nicht herangezogen worden 
konnten, hat der Kommentar m it den anderen alsbald 
nach Erscheinen der Gesetze erschienenen planmiiBigen 
Darstcllungen und Erlauterungen gemein. Jedenfalls 
wiirdo ein Kommentar, der auf dio Ausfuhrungs- 
bestimmungen wartet, bei der Art unserer jetzigen 
Steuergesetzgebung mit alshald darauf erfolgender Yer- 

anlagung durchweg zu spat kommen. Das Sachver- 
zeiehnis scheint sehr fleilSig durehgearbeitot zu sein, 
ist jedenfalls vollstiindiger ais dasjenigo gleichzeitig 
erschienener Erlauterungsschriften, wie an yerschiedenen 
Stellen festzustellen ist. Dio Anschaffung gerade dieses 
Kommentars erscheint auch nach geschehener Veranla- 
gung bzw. nach Abgabe der Steuererklarungen auf Grund 
der beiden Gesetze sehr empfehlenswert; denn die 
iibereilt erforderlich gewordenen Steuererkliirungen wer
den in weitostem Umfange zu Riickfragen und Er- 
ganzungen fiir die Steuerbehorden Anlafi geben, so dafi. 
audi bei dieser wohl wichtigsten Bohandluug der Ge- 
setzo fiir Bdiorden und Pfliehtige der Besitz des 
Buches nur von Yorteil sein kann.

Ferner sind der Sehriftleitung zugegangen: t

J u r t he ,  Emil, und Otto M ietzsohke, Ingenieure: 
H and bu ch  der Friiscrei. KurzgefaBtes Lehr- und 
Naehschlagebuch fiir den allgemeinen Gebrauch. Ge
nie inverstandlich bearb. 5., durchges. u. yerm. Aufl. 
M it 395 Abb., Tab. und c. Anh. uber Konstruktion der 
gebrauchlichen Zahnformen bei Stirn- und Kegelradern 
sowie Schuccken- und Scliraubenriulern. Berlin: 
Julius Springer 1919. (V II, 341 S.) 8°. Gob. 18 J i.

il- W ic dio Verfasser im  Vorworto der yorliegenden 
Neubearboitung1) ihres Buches m it Recht betonen, hat 

dio Kriegswirtschaft dio Vorteile der Massen- und 
Beihenfertigung allgemein erkennen lassen; die Lehren, 
dio sich daraus ergeben, werden in Verbindung mit 

den allenthalben aufgegriffencn Normungsbestrebuhgen 
auf die Arbeiten in unseren Werkstatten ohne Zweifel 
groBen EinfluB haben und sio bald zu erhóhten Lei
stungen fiihren, wahrend auf der anderen Seite die 
noch anlialtendc Rohstoffknappheit zur Sparsamkeit 
zwingt. Zu diesen Dingen haben dio Verfasser bei der 
Durchsicht des Buches Stellung genommen und dadurch, 
obwohl sie Unwesentliches aus den friiheren Ausgaben 
fortgelassen haben, den Stoff yermehren mussen, zumal 
da eine.Anzahl Neukonstruktionen aufzunehmen waren. 
Das Werk durfte in seiner so yerjungten GcstaltdenFach- 
kreisen wieder ein wertyolles Hilfsmittel werden,

K o r t i n g ,  Johannes, Ingenieur in Dusseldorf: H e izu n " 

und Liiitung. 1./2. 3. Aufl. 1919. 8 0 (10 »). Je 1,80 J i. •
1. Das Wesen und die Bereclinung der Heizungs- 

und Liiftungsanlagen. M it 24 Fig. Berlin und Leipzig:
G. J. Góschen’sche Verlagshandlung, G. m. b. H. 
(144 S.)

2. Ausfiihrung der Heizungs- und Liiftungsanlagen. 
M it 181 Fig. Berlin unii Leipzig: Vereinigung wissen- 
schaftlicher Verleger, Walter de Gruyter & Go,. 

(132 S.) 8 °.
(Sammiung Gosehen. 342/343.)
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Yereins-Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Yersand von „Stahl und Elsen“ .

Klagen iiber unregelmafiige Zustellung von „Stahl 
und Eisen" veranlassen uns, folgendes zu bemerken:

X. An B e z i e h e r  i n n e r h a l b . d e s  d e u t s o h e n  
R e i o h s p o s t g e b i e t e  s wird die Zeitschrift im 
P o s t - Z e i t u n g s v e r t r i e b e  ausgeliefert und 
zu Beginn eines jeden Jahres beim Postamto nett 
uberwiescn. UnregelitiUBigo Zustellung oder Aua- 
bleiben der Zeitschrift ist deshalb n i c h t  der 
Gesehaftsfiihrung, sondern sofort dem zustiindigen 
P o s t a m t o  zu meldcn, da dieses zu punktlieher 
Lieferung. und kostenloser Nachlieferung nicht zu- 
gestellter Hefte yerpfliolitet ist.

2. A u s l a n d  e r  n wird „Stahl und Eisen" unmittel- 
bar a i s  D r u c k  s a c h e  iibersandt; sie haben sieh 
daher wegen der Lieferung der Zeitschrift n u r  an 
die G e s e h a f  t s f i i h r u n g  zu wenden.

Allgemein g ilt also:

W o h n u n g s w e c . h s e l  melde man stets so friih 
wie moglich der G e s c h i i f t s f u h r u n g ,  damit diese 
■entweder (bei Inlandern) die Zeitschrift vom bisherigen 
Wohnorto nach dor Poetanstalt des neuen Wohnortes 
f i b e r w e i s e n  oder (bei Auslandern) die V c r 3 a n d -  
a d r e s s e  der Zeitschrift a n d e r n lassen kann. Sonst 
sind Yerluste von Heften, dic , heute m it hohen Kosten 
verkniipft sind, unrermeidlieh.

Die Gesehaftsfiihrung.

Fiir die Vereinsbucherel sind elngegangen:
(Die Einsender ron Geschenken sind mit einem •  befceietmet.)

L S f f l e r ,  St.: T h e o r i e  und Wirklichkeit bei 
Triebwerken und Bremsen. (M it 34 Abb.) Munchen 
und Berlin: R. Oldenbourg 1919. (3 BI., 94 S.) 
8°. 4,95 M.

M i t t e i l u n g e n  des Historischen V e r e i n s  fur die 
Saargegend. Saarbrucken: Peehour. 8°.

H . 12. H a f l l a e h o r ,  A.j Geh. Bergrat in 
Bonn: Das I n d u s  t r i e g e b i e t a n  der Saar und 
seine hauptsachlichsten Industriezweige. 1912. (4.B1.. 
171 S.)

O e l l e r i c h . ,  W., Oberingenieur des Braunkolilen- 
Brikett-Verkaufsverein, Koln: Das rheinische Braun- 
k o h l e n b r i k e t t  und seine Verwendung in liSus- 
lichen, gewerblichen u. industriellen Feucrungen. 
Yortrag, gehalten im  Niederrheinischen Bezirksverein 
Deutscher Ingenieure, gelegentlich der Besichtigung 
der Fortuna-Grube bei Quadrath am 22. Jun i 1912. 
(M it 61 Fig.) Dusseldorf o. J . : Ed. Lintz. (67 S.) 4°. 

E a p p o r t  C o n s u l a i r e  sur l’annće 1915 par A. G. 
K  r o 11 e r*. Consul General do Roumanie 4 Rotter
dam. (Avec nombr. pl.) Dordrecht 1916: Geuze&Co’s 
iJrukkerij. (372 p.) 4°.

I ł  o i c h o r t , J ., D r .: Die A r b e i t s g e m e i n 
s c h a f t  der industriellen und gewerbliohen Arbeit
geber und Arbeitnehmer Deutschlands ein Faktor

unserer Wirtschaftspoiitik. Yortrag, gehalten am 
7. November 1919 vor dem Berufsstandischen Aus- 
schufi der Deutschnationalen Yolkspartei zu Berlin. 
O. O. [1919.] (16 S.) 80.

R e p o r t ,  A n n u a !  s t a t i s t i e a l ,  of the A m e - 
r i c a n  I r o n  a n d  S t e e l  I n s t i t u t  e* for 1918. 
New -York (61 Broadway): American Iron and Steel 
Institutc 1919. (V I, 96 S.) 8®.

R i m a m u r a n y  - S a l g ó t a r j d n e r  E i s e n -  
w o r k s -  A.-G.: W  o h l f a h r t s  e i n r i c h t u n g e n  
der Rimamurany-Sa]gótarjdneif Eisenwerks-A.-G.* und 
dereń affiliierten Unternehmungen. Uebers. a. d. 
Ung. (M it zahlr. Abb. u. 11 Taf.) Budapest, 
(Fehervdri-Ut. 15/C) 1913: „Elet", Littcrarische und 
Druckerei-A.-G. (189 S.) 4°.

R u d e l o f f ,  [M.], Geh. Reg.-Rat Professor Sr.'3tig. 
o.h., Direktor: Das Preuflische s t aa t l i c heMa t er i a ł -  
p r i i f u n g s a m t ,  seine Entstehung und Entwiek- 
lung. Berlin: Julius Springer 1919. (22 S.) 4°.

Aus: Mitteilungen aus dem Materialpriifungsamt* 
zu Berlin-Lichterfelde West. 1919, H . 3 u. 4.

S a n i t ii t  s w e r k o*, Deutsche, G. m. b. H . : W a s s e r -  
b e h a n d l u n g .  (M it 48 Fig.) Frankfurt am Main 
1918: (Klimsehs Druckerei, J . Maubach & Co., G. m.

' b. H .) (165 S. u. BI.) 8».
S a n i t a t s w e r k e * ,  Deutsche, G. m. b. H . : Kom-“ 

munalo W  o h 1 f  a h r t s b a u t o n. (M it zahlr. Abb.) 
Frankfurt a. Main 1917: Wiisten & Co. (139 S.
u. BI.) 8 ®.

S c h r i f t e n  des V e r e i n a  f i ir  S o z i a l p o l i t i k .  
Munchen und Leipzig: Duncker & Humblot. 8 o.

Bd. 158. Y e r h a l t n i s s o ,  Wirtschaftliche, 
Deutseh-Oesterreichs. Hrsg. im Auftrage des Vereins 
fiir Sozialpolitik . von Dr. Michael H  a i  n i s o li 
(Wien). M it Bcitr. von Dr. Leopold Joas [u. a.] 
1919. (V II, 171 S.) 10,80 J L .

Darin u. a.:
I I  o f  e r , Hans, D r .: Das E  r z v o r k o m m e n in 
den doutsch-osterreichischen Alpen. (S. 71/104.)

S t a t i s t i k ,  Sverigcs offieiella. Stoekholm, 8 °.
[B.] H a n d e l .  Borattelso for ar 1917 av 

K o m m e r s k o l l e g i u  m*. (M it 1 K t.) 1919: 
P. A. Norstedt & Soner. (XV I, 27, 577 S.)

S t o l i  e,  F. :  Der Z w e c k  im  Betriebsrategesetz.
Munchen: J . F. Lehmann 1920. (8 S.) 8°. 0,40 J i .

Aus: Deutschlands Erneuerung.
T a f  e-l, W., Professor an der Teehnischen Hochschule 

in Breslau: A r b e i t s z w a n g  und Arbeitslust.
Gotha: Friedrich Andreas Perthes, A.-G., 1919.
(40 S.) 8°.

(Das neue Reich. Perthes1 Schriften zum Welt- 
krieg. N. F., H . 5.)

V e r k a u f  s go  m e i  n s oh a f  t* der Klingelhoffer- 
Defrieswerke, G. m. b. H ., Dusseldorf, Berlin, Wien: 
W a s s e r  g a s ,  da* InJustriegas der Zukunft. (M it 
22 Abb.) [Dusseldorf um 1917.]. (39 S.) 4®.

Der Vorstand des Vereins deutscher Eisenhiittenleute hat in seiner letzten Sitzung 

fceschlossen, die ursprunglich fur den 6. Jun i 1920 vorgesehene

HAUPTVERSAMMLUNG
mit Rucksicht auf die am gleichen Tage stattfindenden Reichstagswahlen und im Hinblick 

auf die allgemeine Lage erst auf einen spateren Zeitpunkt einzuberufen.

U r n  f i g i  den Krieg i  l i  lerateieii EacisenosseilifflciGi uuo Stellen!
BeacMet die 52. Lisie der Stelliing Sncbendeii ani Seite 124/25 des Anzeigenteiles.


