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Zukimftsaufgaben im Massengtiterverkehr.

Von Otto Buschbaum in Gleiwitz (O.-S.).

I |ie deutsehen Eisenbahnen haben durch ihre 

stetige und gemiiBigte Tarifpolitik wesentlieh 

zu dem glanzenden Aufschwung beigetragen, den die 

deutsche Volkswirtschaft in den Jahren 1871 bis 1914 

genommen hat. Sie konnten in einer Zeit allgemeiner 

Lohnsteigerung die Frachtsiitze fiir die Beforderung 

von Menschen und Giitern langsam ermaBigen und 

trotzdem liohe Ueberschiisse und eine gute Bente 
erziełen. Das war yon groBer Bedeutung fiir unsere 

Wirtschaft, denn es wird allzuoft nicht geniigend 
gewiirdigt, weichen bedeutenden Anteil die Aus- 

gaben fiir die Giiterbewegung an unseren Herstellungs- 

kosten haben. Wir sollten uns hiiufiger daran er- 

innern, daB die Transport- und Ladekosten von Kohle 

und Erz oft weit hoher sind ais deren Gewinnungs- 

kosten, daB bei manchen Hiittenwerten etwa die 

Halfte der Ausgaben auf das Heranschaffen der Boh- 

stoffe entfiillt, und daB sie seibst bei einem hochwerti
gen Fertigerzeugnis, wie z. B. einer Lokomotive, etwa 

ein Viertel der Herstellungskosten ausmachen. Wie- 

viel wichtiger wird das in Zukunft sein, wenn unsere 

Frachten von ausliindischer Schiffahrt und heimischer 

Finanznot immer weiter in die Hohe geschraubt wer

den, zumal mehr Giiter ais bisher auf wciten Wegen 

aus dem Ausland bezogen werden mussen. Unter 

diesen Umstiinden ist es begreiflich, daB wir nicht 

ohne Neid' nach Nordamerika schauen, wo bisher 

schon die Priyatbahnen trotz der Hohe der dortigen 

Lohne die Giiter nur zur Halfte unserer Tarife be- 

fórderten. Das wird sich weiter zu unseren Un- 

gunsten verschieben, denn unseren Eisenbahnen und 

unserer Schiffahrt wird der Wettbewerb immer mehr 

dadurch erschwert, daB die Nachbarliinder durch die 
schweren Waffenstillstandsbedingungen einen groBen 

und zwar den besten Teil unserer ręllenden Trans- 

portmittel kostenlos erhalten haben, wahrend wir 

jetzt vor der Notwcndigkeit stehen, unsere zu 
knappen und heruntergewirtschafteten Einrich- 

tungen mit hohen Kosten zu ersetzen. Es sind 

Milliarden-Ausgaben, welche wir fiir diese Instand- 
setzung unserer Verkehrsanlagen aufwenden mussen. 

Vor Jahresfrist gab der preuBische Eisenbahn- 

minister die1 fiir neue Fahrzeuge vergebenen Auf
trage auf 1,8, die Gesamtaufwendungen auf 5 bis 

6 Milliarden J i an; mittlerweile diirften die Kosten 
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noch erheblich hiiher geworden sein. Wenn man 

beriicksichtigt, daB bis zum Krieg das det Berech- 

nung der Rente zugrunde liegende Anlagekapital der 
preuBischen Staatsbahn 13 Milliarden JC betrug und 

die aus den Ueberscluissen mit 3J/2 % zu verzinsende 
Eisenbahnschuld sogar nur 8 Milliarden J i, so er- 

kennt.man, wie vollkommen sich dio Grundlagen der 

Eisenbahnfinanzen und damit der Tarifbildung noch 

iiber die heutigen unerfreulichen Verhaltnisse hinaus 

yerschieben miissen. Was wird nun fiir diese Milliar

den hergestellt, und wie wird die Wirkung dieser 

Beschaffungen auf den Betrieb, die Selbstkostcn und 

Tarife sein ? Dariiber ist in der Oeffentlichkeit niehts 

bekannt. Unsere Wirtschaft, die doch jetzt auch zum 

groBen Teil zu volliger Umstellung und Erneuerung 
ihrer Eimichtungen gezwungen ist, hat aber allen 

AtilaB, bcizeiten iiber etwaige neue,Piane der Ver- 
kehrsverwaltung unterrichtet zu sein, um sich 

darauf einstellen zu konnen. Solche Piane scheinen 
aber nicht yorhanden zu sein. Man beschrankt sich 
offenbar darauf, den friiheren Zustand bestmiiglieh 

mit hohen Kosten wiederherzustellen. Das geniigt 

aber bei weitem nicht! Es heiBt, die unyermeidliche 

gewaltige Verschleehterung der Finanzlage der Eisen

bahnen durch Vereinfachungen und Ersparnisse in 

der Betriebsfiihrung, also durch Verbesserung des 

Wirkungsgrades des Betriebs, wieder nach Mog
lichkeit wettzumachen. .

Die Frage nach der bisherigen Entwicklung der 

Leistungen und des Wirkungsgrades unseres Eisen- 

balmbetriebes fst damit die wichtigste Grundlage 

zur Beurteiluug ihrer kiinftigcn Leistungen und Ver- 

besserungsmoglichkeiten. MaBgebend sind dabei fiir 

Deutschland die 40 Jahre des preuBischen Staats- 

balmbetriebs, etwa seit 1880. In dieser Zeit gliinzen- 

den Aufschwungs- gingen Industrie, Bergbau und 

Landwirtschaft den Weg zum GroBbetrieb. Erzeu

gung und Verkauf ballten sich in den Handen weniger 

Verfiigungsberechtigter zusammen. Die Zahl der 

Bergwerke und der GroBbetriebe der Eisenindustrie 

nahm nicht zu, eher ab; ihre Lieferfahigkeit aber 

wuchs auf das Fiinf- bis Siebenfache. In gleichem 
Umfang schwoll naturlich auch ihr Verbrauch an 

Rohstoffen und der Giiteryęrkehr nach und von den 

einzelnen Betrieben an. Der Verkehrsverwaltung war
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dadurcli eine yorziigliclie Gelegenlieit geboten, im 
Laufe dieser jahrzełmtelangen Entwicklung durcli 

Zusammenarbeit mit diesen Werken und ihren Ver- 

biinden affinahlich die Beladung des eiiizelnen Giiter- 

wagens und der Giiterziige erheblich zu verbessern. 
Es hiitte unschwer gelingen mussen, die Zahl der 

Giiterziige und namentlich auch das Rangiergeschiift 

antci.ImaBig erheblich zu mindem. Das kam mit dem 

Uebergang der Bahnen an den Staat aber ganz anders. 

Die rege Zusammenarbeit der Eisenbahnen mit den 

Vertretcm des Wirtschaftslebens, wie sie zur Zeit 

der Privatbahnen die Regel war, machte immer

mehr einer zunchmenden Entfremdung Platz. Von 

beiden Teilen ging jeder seinen eigenen Weg. Da 

war es ganz unausbleiblich, dafi der Ueberblick uber 

das Gesamtgebiet und die umfassende Sachlamde 
immer mehr schwand.

Aus Abb. 1 geht hervor, dafi zwar den nordameri- 
kanischen Privatbahnen, nicht aber den preuBischen 

Staatsbahncn, eine Yerbesserung des Giiterzug- 

‘ dienstes gelang. Die Achsenzahl der preuBischen 

Bahnen ist heute noch die gleiche, dic durchschnitt- 
liche Nutzladung eines Zuges nicht betraehtlieh 

besser ais vor 40 Jahren, auch die Ausnutzung der 

Wagen konnte nicht verbessert werden. Die Zu- 

sammenballung der Wirtsehaft und des Verkehrs 

fiihrte, Statt zu Yereinfachungen zu inneren Ver- 

schlechterungcn in der Abwieklung des Betriebs, 

namentlich zu einer weit iiber den Verkehrszuwachs 

hinnusgeh enden Yermehnmg der Rangi erarbeiten.

Abb. 2 zeigt das Endergebnis fiir die einzelnen deut

schen Bahnen; sie laBt die gewaltige Yerschlechte- 

rung erkennen, die seit dem Jahre 1880 im Giiter- 

betriebe der preufiisclien Staatsbahn eingetreten ist. 

Man erkennt aber auch, daB bei den anderen deut

schen Bahnen die Yerhaltnisse nicht unwesentlich 

besser lagen. Sie kamen trotz erheblich ungiinstigerer 

Vorbedingung'en infolge sorgfaltigerer ortlicher Rege

lung mit weniger Gesamtleistungen und Bauauf- 

wand aus.
DaB diese innere Verschlechterung im fmanziellen 

Ergebnis kaum zum Ausdruck kam, ist zunachst
darauf zuriickzufiih- 

ren, daB diese starkę 

Zunahme der erfor- 
derlichen Leistung 

zum Teil durch or- 

ganisatorische und 

teclmische Verbes- 

serungen ausgegli- 
chen wurden. So 

geht z. B. aus Abb. 1
henw, daB zwar\  1

dic Achsenzahl der 

Guterziige seit 1895 

die gleiche geblieben 
ist, daB aber infolge 

der langsamen Ver- 

groBerung der Trag- 

kraft der Giiterwa- 

gen die durch- 

schnittliche Zugla- 
dung in dieser Zeit 

im rl2% yergroBert, 

werden konnte. Auch 

in den Leerlaufen 

der Gutenvagenund 

V orspannleistungen 

der Lokomotiyen 

trat eine Yerbesse
rung ein. Die na

mentlich von den 

Ingcnicuren der preufiischen Staatsbahn seit etwa 

einem Jahrzehnt mit groBem fmanzicllem Auf- 

wand durchgefiihrte betrachtliche Erhohung der Zahl 

und Leistung der Lokomotiven hat nach Abb. 1 die 
bedeutende betriebliche Verschleeliterung wieder aus- 

gleiehen konnen, dic damals ini Zugdierist eingetreten 

war. Wiclitiger ist, daB besonders in PreuBen durcli 

eine uberaus sorgsame Personalwirtschaft die Steige

rung der Kopfzahl in gesunden Grenzcn gehalten 

werden konnte. Dieso Verbesserungen bei der Staats

bahn bleiben aber weit hinter den in unserer Industrie 

iiblichen zuriick, wo z. B. 1875 ein Hoehofen etwa 

12 000, 1913 dagegen 54 000 t Eisen erzeugte, wobei 

1875 fiir jede 10 000 t Roheisenerzeugung noch 112 

Arbeiter, 1913 jedoch nur noch 25 notig waren. Von 

diesen Erfolgen unserer Privatindustrie hatten auch 

unsere Eisenbahnen groBen Vorteil, indem ihre 

groBen Bescliaffungen, auf die Leistungscinheit be-
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Abbildung 1. Die Guterziige, Achsenzahl, Totlast und Nutzlast. 

Preuflisohe Staatsbahn und Nordamerikaniache Privatbahnen.
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Abbildung 2. Dio Gesamtloistungen, Nutzleistung und Hilfsleistung 

im  Giiterverkehr der einzelnen deutschen Eisenbalmen im Jahro 1913.

zogen, stiindig billiger wurden, was eine wiehtige Ur- 

saclie fiir die verlialtnisin£Big langsame Steigerung 
ihres Anlagekapitals und die Erlialtung ihrer guten 

Rente war. Ani meisten wurde natiirlich die Erzie- 

lung der holien Ueberschiisse dadureh erleichtert, daB 

die Giitertarife im Vergleich zu den Selbstkosten zum 
Teil sehr hoch waren, und daB diese Gewinne in weit 

hOherem MaBe, ais es bei Aktiengesellschaftcn iiblich 

ist, immer wieder in den Betrieb zurilckflossen.

Auch diese Quelle guter Ergebnisse ist nun ver- 

stopft. Es ist heute zwar ein Gliick, daB aus den 

hohen Ueberschiissen heraus die preuBischen Bahn- 

anlageń so gut ausgebaut wurden. Doeh die Zeit 

der Ueberschusse ist 

auf lange Zeit, wohl 

fiir immer, yorbei.

SchlieBlieh mussen 

einmal die Einnah- 
men und, Ausgaben 
unserer Eisenbah- 

nen wieder in Ein- 

klang gebracht wer

den, und die Ver- 
scklechterung der 

fmanziellen Grund- 

lage wird dann star- 
ker in Ersclieinung 

treten. Das muB 

dazu fiihren, daB 

selbst bei der kaum 
mogli chen "Wieder- 

herstelhing der fru- 

heren Ordnung, Lei-

.stungeii und Sparsamkeit im Betriebe 

unsere Verkehrsverhaltnisse, die bis- 
lang jeden Vergleich mit denjenigen 

unserer Nachbarlander aushalten konn- 

ten, betrachtlich ungiinstiger dastehen 
werden.

Wir mussen daher zunachst priifen, 
ob es nicht moglich ist, iiber das iu 

der Vorkriegszeit Erreichte hinaus m it 

den vorhandenen E inrichtungen 
durchgreifende Verbesserungen zu erzie- 

len. Das wird ein frommer Wunsch 

bleiben. Es liegt zunachst nahe, den 

Verkehr besser zusammenzufassen, um 

iauf diese Weise Zugzahl und Rangier- 

arbeit zu sparen. Die dazu notigen 

Giitermassen sind ohne weiteres yor
handen, auch heute noch. IhrVersand 

und Empfang ist aber zu sehr zer- 

teilt, weil es an zweckentsprechenden 

Einrichtungen fehlt, um die Guter an 

der Be- und Entladestelle derart zu 

sammeln, dafi die schnelle Ladung und 
Abfertigung der Sendungen unschwer 

mbglich ist; an dieser Stelle, wo Wirt- 
schaft und Verkehr sich beriihren, ist 

durch das Fehlen der Zusammenarbeit 
yieles versaumt. Unsere heutigen Giiterwagen sind 

auch trotz ihrer sorgfaltigen Bauart wenig geeignet 

fiir den Massenyersand und gleichzeitigó Ladung in 

gróBerer Zahl Es laBt sich zudem nachweisen, daB 

die allgemeine Einfiihrung des 20-t-Wagens ebenso- 

wenig wie die Einfiihrung der Luftbremse im Giiter- 

betrieb zu groBen Betriebsyereinfachungen fiihren 

kaim. Auch alle mechanischen Einrichtungen zur 

schnelleren Be- oder Entladung der Guterwagen 

werden nicht zu diesem Ziele fiihren, denn sie alle 

wirken nur auf die an sich nicht erhebliche reine Lauf- 

zeit oder Entladezeit der Wagen ein. Eine durch

greifende Yerbesserung des Umlaufs der Giiterwagen,

J u r /erkehrstre/beucfe J t ir  Eisenóafrn 
(g efZ rd eruggr)
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Abbildung 3. Der EinfluB verschiedener Verbesśerungsmoglichkeiten de? 

Eisenbahngiitervcrkchrs.
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Abbildung 4. GroBgiiterwagen

recht nahe, daB nicht eine Besserung der preuBischen, 

sondern eińe Verschlechterung der Betriebsfiihrung 
der anderen deutsehen Bahnen, die bisher noch, wie 

Abb. 2 erkennen laBt, mit weniger Mitteln auskamen 
und sorgfaltiger arbeiteten, die Folgę sein wird. Des

halb bleibt kein anderer Weg, um allmiihlicli zu ge- 
sunden Yerhiiltnisscn zu kommen, ais entschlossen 

ganz neue Wege zu beschreiten, vorsichtig und 

organisch aufbauend auf das bewahrte Alte.

Der reine Staatsbetrieb bei unseren Eisenbahnen 

hat bisher, wie wir geselien haben, nicht zu durchweg 

befriedigenden Ergebnissen gefiihrt. Er ist ahnlich 

wie der staatliche Bergbau, bei dem eine bessere 
Vergleichsmoglichkeit gegeben war, weit hinter der 

Entwicklung unserer privaten Wirtschaft zuriick-

♦ geblieben. Wir sollten jetzt Bismarcks Ąnschauungen 

in dieser Frage beherzigen und fiir eine wirksame 

offentliche Kontrolle der Eisenbahnen sorgen; ins- 

besondere sollten wir baldigst- bei ihnen diejenigen 

Methoden einfuhren, welche unserer Privatwirtschaft 

ihre groBen, von der ganzen Welt bewunderten Erfolge

l) Zeitung des Yeroins deutscher Eisenb.-Yerwal- 
fcungen 1919, S. 134.

jedes einseitige Vorgehen des Staates und Parlaments 

in der Geldwirtstfhaft der Bahnen dadurch beseitigte, 

daB die Bahnen, losgelost vom Staatshaushalt, ais 
Wohlfahrtsanstalten behandelt werden. Die Tarife 

sind so festzusetzen, daB sich das Unternehmen seibst 

triigt; Ueberschiisse diirfen, also nicht in die Staats- 

kasse abflieBen. Von entscheidender Bedeutung ist 
jedoch, daB der Allgemeinheit dadurch ein gewichtiges 

Mitbestimmungsrecht eingeriiumt ist, daB dem leiten- 
den Dircktorium nach Art eines Aufsichtsrats ein 

.teils von der Regierung, teils von den Kantonen ge- 

wiihlter Verwaltungsrat zur Seite gestellt ist. Zug- 
zahl, Fahrplan, Tarife, Linienfiihrung neuer Bahnen, 

Baupliine, alle groBeren Bau- und Liefeningsvertriige, 
Anstellungs- und Besoldungsbedingungen des Per- 

sonals und Wahl der oberen Beamten bediirfen 

seiner Zustimmung. Der Regierung und dem Parla

ment stehen lediglich Aufsichtsbefugnisse zu, neben 

dem Recht der Genehmigung des Budgets und der 

Jahresreclinung. Bezeichnend ist, daB dieses im 

parlamentarischen. Leben gereifte Volk die ausdriick- 

liche Bestimmung aufgenommen hat, daB von den 

25 von der Regierung zu ernennenden Mitgliedern

welche die Vorbedingung fiir die Verringerung der 

Wagenzahl und die Vereinfachung des Betriebs bildet, 

ist demnach auf diese Weise kaum moglich. Es ist 

offentliclies Geheimnis, daB es infolge der bisherigen, 
noch heute bestehenden Trennung von Wirtschaft und 

Verkehr sehr an Mannom fehlt, und zwar auf beiden 

Seiten, welche das ganze Verkelirsgebiet iiberschauen 

undfiirumfassende Aufgaben dienotige Sachkundeund 

EntschluBkraft mitbrąchten. Unter diesen Umstiinden' 

wiire es verfehlt, von der Zusammenfassung unserer 

acht Staatsbahnen zu Reichseisenbalmen allzu- 
viel zu erwarten. Die Reichsbahnen mogen verkehrs- 

politisch eine Notwendigkeit sein. Dem technischen 

Fortschritt werden sic kaum leichtere Bahn schaffen, 
wenn sie die gleiche Zentralisierung sich zu eigen 

machen, die zu den gesohilderten MiBerfolgen der 

preuBischen Bahnen gefiil.rt hat. Das bestiitigen die 

interessanten Ausfłihrungenł) des bekanhten Eisen- 
bahnfachmannes Prof. Cauer iiber die Folgen der 

bisherigen Zentralisierung. Die Gcfahr liegt vielmehr

ermoglicht haben. Dazu bedarf es zuniichst der Schaf- 

fung eines moglichst klaren WertmaBstabes. Das ist 
die kameralistische Buchfiihrung unserer Eisenbahnen 

jedenfalls niclit. Sie mag fiir eine reine Verwaltungsbe- 
horde passen, die mit festen Zahlen und Yerhiiltnissen 

rechnet, nicht aber fiir den groBten Wirtschaftsbetrieb 

der Welt. Das Bahnunternehmen sollte im Ganzen und 

in seinen einzelnen Teilen ais Geselischaft offentlichen 

Rechts, in Form einer Aktiengesellschaft gefiilirt 

werden, die regelmiiBig eijie Bilanz und eine Gewinn- 
und Verlustrechnung nach den iiblichen kaufmiinni- 

schen Methoden aufstellt. Das ist ohne weiteres mog
lich. Von besonderer Bedeutung ist in der heutigen 

Zeit die Stellung dieser staatlichen Aktiengesellschaf- 
-ten gegeniiber der Oeffentlichkeit und dem Parla

ment. Wahrend in Italien die Befugnisse des Eisen- 

bahnministers durch die Mitwirkung des Parlaments 

stark eingeschriinkt sind und parlamentarisclie Ein- 

fliisse sich daher leicht breit machen, hat die Schweiz 

dies gliicklich vermieden, indem sie von vornherein
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nicht mehr ais neun Parlamentarier sein diirfen. 

Dieser Verwaltungsrat, der mit seinen 55 Mitgliedern 

wohl etwas schwerfalligist, hat einen standigen Aus- 

schuC, der die Vorberatung der Vorlagen fiir das etwa 

monatlich zusammentretende Plenum besorgt. Dies 

ist eine im besten Sinne altdeutsche Organisation. 

Sie unterscheidet sieh wesentlieh von den lediglich be- 

ratenden Eisenbahnraten bei der preuBischeń Staats- 

bahnverwaltung, wic sie jetzt wieder in dic neue 

Reichsverfassung hincingearbeitet wurden, denen 

Anschauungen zugrunde liegen, die mehr aus der Hei- 

mat der Potemkinschen Dorfer stammen.

Aehnlich der Schweiz mussen wir auch vorgchen, 
sollen wir iiberhaupt aus den heutigen Schwierig- 

kciten herauskommen. Es miissen die Vertreter der- 

jcnigen Kreise, welche von der guten Betriebsfiih- 

rung und niedrigen Selbstkosten, ais der Grundlage 

billiger Tarife, unmittelbar betroffen werden, zu 

standiger und entscheidender Mitarbeit herangezogen 

werden. Das ist um so eiliger und notwendiger, ais 

dieser Weg das einzigc Mittel ist, um 
bei dem 'Mangel an Mannem mit um- 

fassendem Sachverstand baldigst eine 

ausreichende Zahl solcher heranzubil- 
den. Die deutschen Balmen konnen 

jetzt eińe groBere Umorganisation nicht 

vertragen; meines Erachtens liegt dazu 

auch kein AnlaB vor. Die eigentliche Be- 

triebsverwaltung einschlieBlich Finan- 

zen und Personal konnte im wesent- 
lichen so bleiben wie sie ist. • Es wird 

geniigen, die Zustandigkeiten nach 

unten, nach den ausfuhrenden Organen 

hin zu verschieben, die unter Belassung 

ihrer Zustandigkeiten im einzelnen 

unter einer Spitze besser zu einheitlicher Arbeit zu- 

sammenzufassen waren. Aufs einzelne soli hier nicht 

naher eingegangen werden. Die offentlichen Verkehrs- 
aufgaben aber, die nur in vorausschauender, techniseh- 

wirtschaftlicher Tatigkeit im Vcrein mit den Ver- 

kehrtreibenden gliicklich gelost werden konnen, muB
ten von der staatlichen Betriebsverwaltung losgelost 

werden. Das geht um so leichter, ais die Verwaltung 

sieh bisher, wie wir sahen, um diesen Teil ihrer Aufgaben 

nur wenig bemiihte. Es sollte also das, was inundhinter 

den j^nschluB- und Freiladebahnhofeu mit dem zu 

befordemden Gut geschieht, also auBerhalb der 

offentlichenBahnanlagcn.ingemischt-wirtschaft- 
lichen Verkehrsamtern beraten und entschicden 

werden. In ihnen muBten Yertreter von Industrie 

und Landwirtschaft sowie von Handel und Ver- 

brauchern zu je einem Drittel mit den Angeliorigen 

der Verkehrsverwaltung gemeinsam beraten und be- 

schlieBen. Zu ihrem Aufgabenkreis gehorte alles, 

was zur Ermoglichung der Ansammlung der Giiter, 

ihrer schnellen Be- und Entladung uud zur Vercin- 

fachung des Zugbetriebs beitragen kann, soweit dies 

durch MaBnahmen der Verkehrtreibenden moglich ist. 

Hicrzu ware auch insbesondere die vorherige plan- 

miiBige Stapelung von Absatzund Yersand zu rechnen.

Alle bisher hier vorgesclilagenen MaBnahmen 

diirfen aber nicht Selbstzweck sein. Sie haben nur 

dann praktischen Wert, wenn sie ais Mittel zur Nach
priifung und standigen Weiterbildung von tech- 

nisch-wirtschaftlichen Verbesserungen an- 

gesehen werden. Unsere MaBnahmen diirfen nicht 
von angstlichen fiskalischen Rricksichten eingeengt 

werden, sondern „der Zweck unserer Arbeit soli das 

Gemeinwohl scin“. Das ganze Transportgeschaft 
einschlieBlich der fiir Ladung und Lagerung der 

Giiter erwaclisenden Kosten muB ais ein untrenn- 

bares Ganzcs angesehen und dafiir gesorgt werden, 

daB die Summę der Kosten aller am Transport Be- 

teiligten ein MindestmaB wird. Dic Selbstkosten der 

Eisenbahn und Verlader mussen dcmnach den Aus- 

gangspunkt aller Untersuchungen dieser Art bilden. 

Wenn sieh mittlerweile auch vieles geandert hat, so 

sind diese Gesamtaufwendungen vor dem Kriege 

noch immer die beste Grundlage. Hieriiber fehlte 

bisher jede Uebersicht, weil die Aufschreibungen der

Eisenbahn nicht ohne weiteres eine Trennung der 
Ausgaben nach Personen- und *Guterverkehr zulassen. 

Deshalb hat bisher der Minister der offentlichen Ar

beiten stets, selbst bei den Verhandlungen im preuBi- 

schen Landtag iiber die WasserstraBenvorlage, er- 
kliiren konnen, zu solchen Angaben nicht in der Lage 

zu sein. Das ist zwar zutreffend; es ergibt sieh aber 

doeh bei sorgfaltigen Untersuchungen, daB die un- 

vermeidlićhen Schśitzungen das Ergebnis nicht 

wesentlieh beeinllussen, und daB ein iininerhin ziem- 

lich zuverlassiges Bild der Selbstkosten gewonnen 

werden kann. Wenn mm hierzu noch die sorgfiiltig 

ermittelten Selbstkosten der Privaten fiir das Laden 

und Stapeln der Giiter hinzukommen, die iibrigens 

infolge sohlechter Ausnutzung der oft sehr teuren 

Anlagen recht hoch sind und den durchschnittlichen 

Eisenbahntransportkosten etwa gleichkommen, dann 

laBt sieh hieraus in klarer Weise eine Eangfolgc 
der wichtigsten Vcrbesserungsvorschlage ableiten. 

Aus Abb. 3 ersieht man, daB in dieser Rang- 

ordnung an erster Stelle in Hinsicht auf den Nutzen 

die Vermehrung der Nutzlast auf das laufende Meter 

Giiterwagen steht. Alle anderen Mogliehkeiten/ 
darunter auch die Verminderung der Be- und Ent- 

ladekosten, bleiben an Bedeutung demgegeniiber stark
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zuriick; wenngleich die Ersparnisse, welche hicrdurch 
moglich sind, bei einem Unternehmen dieser GroBe 
auch groBe Summen ausmachen. Von noch groBerer 
Bedeutung ist im allgemeinen allerdings die ver- 
tcuernde W irkung des Handels, und man tut daher 
gut, nicht aus den Augen zu verlieren, daB nicht 
nicdrige Tarife, sondern billiger Bezugsprcis fiir den 
Verbraucher der Zweck der Bemiihungen sein muB. 
Doch darauf soli hier nicht weiter eingegangen werden.

E s , haben wiederholt Erwagungen geschwebt, 
groBere Giiterwagen einzufiihren, namentlich ais vor 
nahezu 20 Jahren Industrie und Bergbau Rheinland- 
Westfalens darauf aufmcrksam machten, daB der 
damals geplanto und daim durchgefiihrtc Bau der 
groBen Kohlenhafen in Duisburg-Ruhrort eine 
passende Gelegenheit dazu ware. Die Eisenbahn- 
venvaltung vcrtrat aber damals wie heute dic An
sicht, der 20-t-Wagen, den sie nach franzosischem 
und belgischem Muster erprobte, sei die geeignetste 
Bauart. E in  Vergleicli in- und ausliindischer Wagen- 
bauartcn zeigt aber deutlich, daB es durehaus mog
lich ist, Wagen lierzustellen, welche den vorstehend 
ais ausschlaggebend fiir die wirtschaftliche Eignung 
zum offentlichen Giiterverkehr aufgestellten Bedin- 
gungeri geringster Lange bei moglichst holier Trag- 
kraft. besser entsprechen ais der 20-t-Wagen. Die 
in den Abb. 4 und 5 dargestellten Ęntwurfe von GroB- 
giiterwagen wurden in Gemeinschaft m it den bc- 
kannten Linke-IIofmann-Werken in Breslau auf
gestellt; Sondereinrichtungen werden dabei nicht 
vcrwcndet. Es handelt sich Vielmehr nur darum, 
unter Einhaltung der m it unseren Nachbarlandern 
fiir den durchgehenden Wagenverkehr vereinbarten 
Unigrenzungslinie fiir Fahrzeuge (das sog. „Transit- 
profil“ ) moglichst groBriiumige Wagen zu entwerfen. 
Die Entwiirfe stimmen darin iiberein, daB sie mit 
den vier Achsen ihrer beiden Drehgestelle mindestens 
doppelt so yiel Last aufnehmen konnen wie die heuti
gen zweiachsigen Wagen, also 2 x  20 =  40 t, beim 
gleiehen Raddruck von 7,5 t. Bei ihrem Laderaum  
von 50 cbm wird bei Kohle und allen spezifischen 
schwereren Giitem  dieses Ladegewicht erreicht wer
den. Unsere Bahnanlagen lassen aber zu erlieblichem 
Teil eine starkere Ausnutzung zu, denn unser Ober- 
bau und unsere Briicken sind namentlich in PreuBen, 
um die Yerwendung schwerer Lokomotiven zu ermog
lichen, in dem letzten Jahrzehnt verstarkt worden 
und tragfahiger ais in  den angrenzenden Landern. 
Vielfach ist 8-t-Raddruck zulassig, und Lokoinotiven 
von 9 t Raddruck sind trotz ihrer ungiinstigen Bean- 
spruchung des Oberbaues im Gebrauch. Man sollte 
daher jetzt schon die Erhohung der Tragkraft auf 
50 t, also des Raddruekes auf etwa 9 t ins Auge 
fassen, wenn auch dadurch eine weitergehende Ver- 
stiirkung der Gleisanlagen und Briicken notig wird 
ais bei 40-t-Ladung. Deim eine Nachrechnung er
gibt, daB bei zunehmendem Yerkelir, womit w ir 
rechnen miissen und konnen, die jahrlichen Erspar
nisse beim Betrieb und Laden infolge der Erhohung 
von 40 auf 50 t so hoch sind, daB die Aufwendung

dieser M ehrkosten sich gliinzend rentiert. In der 
Abb. 5 ist ein solcher 50-t-Wagen dargestellt, bei 
dem auf ein moglichst gutes Verhaltnis zwischen 
Lange und Tragkraft hingearbeitet ist. E r reicht 
zu diesem Zweck etwas iiber das Transitprofil 
hinaus. Der Vorteil hierdurch ist so betrachtlich, 
daB der Nachteil m it aufgewogen wird, der darin 
liegt, daB der Wagen dann vielleicht auf einigen 
Nachbarbahnen vorliiufig nicht zugelassen wird. Der 
Wagen wird dadurch luirzer ais unser 20-t-Wagen; 
sein Gesamtradstand wird m it 6,55 m nur 2 m liinger 
ais bei den Normalwagcn, wodurch seine Verwendung 
auf den meisten vorhandenen Drehscheiben, Schiebe- 
buhneri und Gleiswaagen noch moglich sein wird. 
Die Drehgestelle werden das Befahren viel schiirferer 
Kurven ais die heutigen von 180 m Radius zulasscn, 
wenn man dabei auch nicht, wie in Nordamerika bei 
Abstell- und Sćhuppengleisen gebrauchlich, bis herab 
zu 30 m gehen wird. Jedenfalls wiire dann auch bei uns 
eine weit leichtere Gleis-und Weichenentwicklung und 
damit Platzersparnis in Bahnhofen und Werkshofen 
zu erzielen; auch wird dadurch hiiufig die Notwendig- 
keit zu Ujnladungen von Haupt- in Schmalspur- 
wagen und mngekehrt entfallen, weil der 50-t-Wagen 
viel leichter in Werkstiitten und Lager hineingefiihrt 
werden kann ais die heutigen kleinen W agen.' Das fiir 
die praktische Verwendbarkeit iiberaus wichtige Be
fahren scharfer Kurven wird nur moglich sein bei 
Verwendung einer Zentralkupplung, wie sie auf deut
schen Privat-Massengutbahncn m it bestem Erfolg 
eingefiihrt ist. Die Amerikaner haben -die Vorteile 
der selbsttatigen Kupplung rechtzeitig erkannt, in
dem sie diese vor 20 Jahren zugleich m it der Luft- 
bremse gesetzlicli einfiihrten. Es lassen sich auch 
Selbstentladcr derselben Tragfahigkeit m it gleicher 
Bauliinge herstellen. Hohe Tragkraft im Yergleicli 
zur Lange ist aber viel vorteilhafter ais Selbstentla- 
dung. Das Ziel muB daher sein, noch groBriiumigere 
Selbstentlader von gleicher Tragkraft und Lade- 
m oglichkeit wie die Flachbodenwagen nach Abb. 5 
zu bauen. F iir  Gtiter, die sich schwer selbst- ent- 
laden, ware bei groBen Massen unter Umstiinden 
die Verwendung der in Amerika yielfach gebrauch- 
lichen Seitenkipper vorzuziehen. W ir miissen also 
dahin streben, m it zwei Normalbauarten im offent- 
lichen Verkchr auszukommen, einem 50-t-Flachboden- 
wagen m it Bodenklappen und einem 50-t-Selbstent- 
lader von gleicher Lange.

B ei den erwiihnten Besprechungen ror 20 Jahren 
uber die Umgestaltung des Giiterverkehrs entbehrtc 
auch die Stellungnahme der Verkehrtreibenden der 
Voraussicht. Sie fiirchteten, es konnten ihnen durch 
dic Anpassung ihrer L a d e -  un d  L a g e r a n lą g e n  an 
schwerere Giiterwagen, namentlich an solche mit 
Selbstentladung, zu groBe Unkosten erwachsen. Das 
war irrig, wie sie wohl mittlerweile bei Einfiihrung 
solcher Wagen ais Privatwagen selbst erfahren 
haben werden. E s war aber auch kurzsichtig, denn 
es muBten inzwisehen doch allerortcn und fiir alle 
moglichen Gtiter neue, groBe Anlagen gebaut werden.
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Zuglange bei versohicdenen Wagenarten.

Hier waren verrautlicli sogar Ersparnisse erzielt 
worden, wenn diese Anlagen statt fiir 15 -  und 20-t- 
Wagen fiir ebenso lange 40- oder 50-t-Wagen gebaut 
worden waren. E s ist tief be- 
dauerlicli, daB diese groBen und 
kostspieligen Stapelanlagen, yon isaj_ 
denen nianche mehr ais 100 000 t 
Kohle oder Erz fassen, also 100 
vollgeladene Giiterzuge, nicht 
unter Mitwirkung der Eisenbah- 
nen gebaut wurden; dabei braucht 
man gar nicht an eine finanzielle 
Beteiligungcier Eisenbahnyerwal
tung zu denken, wie in Amerika, 
wo die Bahnen erkannt haben, 
daB sie hierdurch ihren Betrieb 
yereinfaehen und groBe Yorteile 
erzielen konnen.

.Wir stehen nun an einem 
Wendepunkt. E ine giinstige Ge- 
legenheit sondergleichen ist yor
handen, neue Wego zu beschrei- 
ten. Denn es wird nicht nur 
unser bunt zusammengewurfelter 
Wagenpark zu groBem Teil er- 
neuert, sondern es wird auch 
diese Vorratswirtschaft sich im
mer starker ąusdehnen. Die Not- 
wendigkeit, sich gegen Streik und 
gegen Betriebsstorung durch 
Wagenmangel oder Frost auf 
den Kanalen zu schutzen, wird 
unsere Industrie zum umfang- 
reichen Bau derartiger Anlagen 
antreiben. In der gleiehen Rich
tung wird der innerhalb der In
dustrie zu bemerkende Zusam

menschluB zu gro
Ben Wirtschaftsgc- 
meinschaften, ein- 
heitlichem Einkauf 
und Absatz wirken. 
Das alles kann zu 
einer betrachtlichen 
Vereinfachung der 
Transporte nutzbar 
gemacht werden. 
Die Abb. G veran- 
scliaulicht, weich 
groBe Verbesse- 
rungsm ogliclikeiten 
yorhanden sind, in
dem man den Giiter- 
verkehr zusammen- 
faB tu n d in  40/50-t- 
Wa^en statt in 
10 / 15 / 2 0 - 1-W agen  
befordert. Bei den 
wirtschaftlichen Er- 
mittlungen, deren 

Ergebnis in folgendem dargestellt ist, ist jedoch, 
um vorsichtig zu reehnen, von der Voraus- 
setzung ausgegangen, vgl. Abb. 7, daB noch
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Abbildung 7. Entwicklung von Giiterverkehr und Wagenzahl (offene Wagen) bei Ein- 

fiihrung v. Masaengufcerwagen (ohne Umlau£verbesserung) bei der preuB. Staatsbahn.
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auf mindestens 20 Jahre hinaus die kleinen zwei- 
achsigen Wagen von 10 , 15  und 20 t Trągkraft in 
groBer Zahl yorhanden seien; sie konnten iiberall 
dort benutzt werden, gereehterweise zu etwas hoheren 
Tarifen entsprechend den hoheren Selbstkosten d.er 
Eisenbahn, wo die scliweren Wagen noch nicht 
verwendbar sind. Es handelt sieh demnaeh jetzt 
gar nicht um eine cndgiiltigc Entscheidung, sondern 
nur darum, die fehlenden und die abgiiugigen Giiter- 
wagen nicht wieder durch solche von 15  oder 20 t 
Tragkraft, sondern durch 40- oder 50-t-Wagen zu 
ersetzen. E rst in 10  bis 1 5  Jahren wird man auf 
Grund der ciann gesammelten Erfahrungen sieli ent- 
schlieBen miissen, ob man den Bau kleinerer Wagen 
wieder aufnehmen oder —  wie in Nordamerika —  
zur alleinigen Verwendung von vierachsigen Wagen 
ubergehen w ill.

Wenn dor neue GroBbetrieb erst ganz durcli- 
gefiihrt ist, was allerdings langc Zeit erfordern wird, 
dann wurden noch nicht halb so viel Giiterwagen 
und Giiterzuge benotigt ais unter den jetzigen Ver- 
luiltnissen. Die tiefgehende Einwirkung dieser MaB- 
nahme auf den Bau und Betrieb veranscliaulicht 
Abb. 7 (rechts). Selbst bei einer kiinftigen Verkehrs- 
steigerung in gleicher Schnelligkeit wie in dem Jahr- 
zelmt vor dem Krieg wiirden w ir in 25 Jahren nicht 
mehr Giiterwagen und folglicli auch nicht mehr Gleis- 
anlagen in den Bahnhofen und Industriewerken be- 
nćitigen, wie .wir jetzt liaben; wir kiJnnten also auf 
lange Zeit hinaus die uberaus kostspieligen Erweite- 
rungsbauten der Bahnanlagen vermeiden. F iir  jeden 
neuen 50-t-Wagen konnen 2 bis 4 der jetzigen Wagen 
verkauft werden. Auf diese Weise konnte unser 
recht bunt geworderrer Wagenpark schnell verein- 
heitlicht und verkleinert und die tiberlasteten Eisen- 
bahn-Reparaturwcrkstatten entlastet werden.

Der wirtschaftliche Erfolg wiirde sofort in E r
scheinung treten, da jeder 50-t-Wagen drei der 
jetzigen Wagen ersetzt. Mit fortschreitender Ein- 
fiihrung des neuen GroBbetriebs wiirden ganz ge- 
waltige jahrliche Betriebsersparnisse erzielt, wie 
Abb. 8 ais Ergebnis sorgfaltiger und vorsiclitiger Be- 
rechnungen deutlich zeigt. Die Befordenmgskosten 
wurden sieh bei voller Durchfiihrung, da ja  dann 
noch nicht halb so viel Wagen und Guterziige be
notigt wurden wie jetzt, auf hochstens die Halfte 
derjenigen Kosten ermaBigen, welche bei Fortdauer 
der heutigen Betriebsweise sieli einstellen werden. 
Dabei ist nach Abb. 7 (links) davon ausgegangen, 
daB nach fiinf Vorbereitungsjaliren, also von 1925 
ab, dic Betriebsleistungen im Giiterverkchr die Hohe 
von 19 13  wieder erreicht hatten und dann wie friiher 
um 5 %  jiihrlich steigen, und daB in weiteren 20 Ein- 
fiihrungsjahren der neue GroBbetrieb in 50-t-Wagen 
von anfanglich 25 %  auf 95 %  des deutschen Giiter- 
verkchrs zugenommen habe. Unter der weiteren 
Annahme, daB die durchschnittliche Hohe der Lohne 
und Materialkosten in dieser Zeit nur das' Doppelte 
wie im Jahre 1 9 1 1  betrage, berechnen sieh die jahr- 
lichen Ersparnisse im deutschen Eisenbahngiiter-

verkehr an Beforderungs- und Ladekosten fiir das 
10 . Einfiilirungsjahr zu 3,0 Milliarden Jl, 

im 20. ,, „  6,0 ,, JL
Hierbei ist die Vcrzinsung der Verstiirkungs- und 
Baukosten der Eisenbahnanlagen und der Ladę- und 
Stapelanlagen bereits in Abzug gebracht. Mindestens 
vier Fiinftel der Gesamtersparnis werden bei der Be- 
forderung erzielt und kommen der Staatsbahn zugute, 
der Rest den Be- und Entladern. Diesen Yorteilen 
der letzteren gesellen sieli aber noch andere hinzu, 
dic nicht zahlenmaBig zu erfassen sind: Sic werden
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Abbildung 8. Jahrlioho Gesamtkosten und Ersparnisso 

bei der Be- und Entladung und der Beforderung dor 

Giiterwagen.

u. a. in der Verfiigung iiber ihre Gleisanlagcn und 
Wcrkshofe freier und gewinnen Platz.

Zur Einleitung der ais notwendig gesehilderten 
MaBnahmen sollte sofort ein aus Vertrctern des Wirt- 
schaftslebens und des Verkehrs zusammengesetzter 
A u ssc liu B  eingesetzt werden, um an Hand einer 
genauen Untersuchung des Standes unsęrer Verkelirs- 
anlagen und der zu ihrer Instandsetzung notwendigen 
Kosten alle Vorschlage zur Verbesserung der Organi
sation und der technisclien Ausgestaltung unserer 
Eisenbahnen zu priifen. Was die Organisation 
der Reichsbalmen anbelangt, sollte der Reichs- 

verkehrsminister umgehend eine kraftige D e z e n tra -  
lis ie ru n g  der Betriebsverwaltung der Reichsbahn in
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Angriff nehmen und planmaBig m it der Bildung von 
gemisclitwirtschaftlichenVcrkelirsamternund derAus- 
gestaltung von Betriebsleitungen in den Mittelpunkten 
von W irtschaft und Verkchr beginneii. Dann sollte 
auch baldigst ein Versuch gemacht werden, bei ein 
oder zwei Direktionen neben der kameralistischeri die 
k a u fm a n n is c h e  B u c h fu h ru n g  zu erproben. Ais 
AbschluB ware der Nationalyersammlung ein Gesetz- 
entwurf yorzulegen, in  welchem die Eisenbahnen ais 
W ohlfahrtsanstaltund Geselischaft offentlichcn Rech- 
tes bchandelt werden. Was schlieBlich die in tech - 
n is c h e r  B e z ie h u n g  zu ergreifenden MaBnahmen 
betrifft, so wiire ais erstes zu priifen, welches die 
iluBerst zuliissige Belastung des Oberbaues nnd der 
Briicken ist. Hierfiir waren GroBgiiterwagen zu 
bauen und zu erproben. In Hinsicht darauf, daB der 
Massengiiteryerkehr, z. B . die Lokomotivkohle, 
uberall hin vcrsandt werden muB, sind nicht einzelne 
Schleppbahnen zu bauen, sondern es ist eine plan- 
maBige allmahliche Yerstarkung aller wiclitigen

Strecken auf 9 1  Raddruck, entsprechend 50-t-Wagcn, 
ins Auge zu fassen, ausgehend von den wichtigsten 
Strecken. Hierbei sollte die Eisenbahnverwaltung 
m it gutem Beispiel vorangehen und ihre Lokomotiv- 
bekohlungsanlagen so umgcstalten, daB die groBen 
Giiterwagen yerwendet w'erden konnen, auch sollte 
sie auf einigen Freiladebahnhofen Versuchs-Sammel- 
anlagen errichten. .Bei solchem Zusammenarbeiten 
werden sich eine F iille  neuer Aufgaben und fiir beide 
Parteien, W irtschaft und Verkehr, wertvolle An- 
regungen ergeben, die Erleichterung der Verkehrs- 
lage wird auf dem FuBe folgen.

Wir miissen uns stiindig vor Augen lialten, daB 
dasjenige Land in der kiinftigeri W irtschaft Europas 
besonders gunstig dastehon wird, daB iiber einen 
UeberscliuB an Leistungsfahigkeit seiner Verkehrs- 
m ittel verfugt, und daB es eine Lebensfrage fur 
unsere Wirtschaft ist, daB die Beforderungskosten 
die Grenze der Wettbewerbsfahigkeit m it dem Aus- 
land nicht uberscln eiten.

Der 5000-KW-Einankerumformer der A.-G. Peiner Walzwerk.
Von Betriebsingenieur F . I l a r t ig  in Peine.

iegt das elektrische Kraftw erk weit von der 
Verbrauchsstelle der elektrischen Energie ent- 

fernt, so erzeugt man zwecks Erzielung billiger Fern- 
leitungen hochgespannten Drehstrom und leitet ilin 
m it hoher Spąnnung zur Verwendungsstelle. Hier 
muB man ilm jedoch in der Regel umformen, weil 
die Uebertragungsspannung im Betriebe zu gefiihrlich 
ist, oder aber w eil man fiir  bestimmte Zwecke dem 
Gleichstrome vor dem Drehstroine den Vorzug gibt, 
was beispielsweise bei elektrolytischen oder elektro- 
magnetischen Anlagen, bei Antrieben, die m it stark 
veranderlicher Drelizahl arbeiten,, und in anderen 
Fallen yorkommt. F iir  die A.-G. Peiner Walzwerk 
in Peine stellte sich im Anfange des Jahres 19 13  
m it der YergroBerung der Stahlerzeugung die Not- 
wendigkeit heraus, mehr Gleichstrom herzustellen. 
Da der fiir die Erweiterung des Umformerwerkes zur 
Verfiigung stehende Raum  auBerordentlich be- 
schrankt war, so muBte versucht wrerden, auf kleinem 
Raume einen Drehstrom-Gleichstrom-Umformer von 
moglichst groBer Leistung unterzubringen. Die 
Vermehrung der bis dahin benutzten Motorgene- 
ratoren war wegen der GriiBe der benótigten Grund- - 
fliiche ausgeschlossen. E s blieb also nur die An- 
schaffung eines Einankerumformers iibrig. Die im 
Jah re  1900 m it 800-KW-Einankerumformern der 
F irm a Schuckert & Co., Niirnberg, gemachten Vei- 
suche endigten W i 3 g e n  der zu hohen Periodcnzahl 
von 50 sek m it einem MiBerfolge. Wenn auch im 
Laufe der Jah re  Fortschritte im Baue von Einanker- 
uinformeni gemacht waren, so hielten doch noch etwa 
yor seehs Jahren  yiele Fachleute den Bau groBer 
Einankerumformer fiir  50 Perioden fiir unmoglich. 
E ine der groBten deutsehen Elektrizitatsfirm en riet 
daher anfangs dringend von dem Vorhaben ab. Der 

XXV

groBte bis dahin fiir die genannte Periodehzahl ge- 
baute Einankerumformer leisteto 1500 KW . Ich 
konnte ilin jedoch nur im Leerlauf besichtigen, weil 
die WalzenstraBe, zu deren Antrieb er dienen sollte, 
noch nicht fertiggestellt war. E in ige kleinere E in 
ankerumformer der Siemcns-Schuckertwerke liefen 
dagegen, wie ich- durch Versuche in Niirnberg fest
stellen konnte, beiV ollast und bei erheblicher Ueber- 
lastung einwandfrei. Auf Grund dieser Versuche und 
nach eingelienden Beratungen m it dem leider in- 
zwischen yerstorbenen Oberingenieur Thomalen der 
Siemens-Sehuckcrtwerk1>'> wurde der unten beschrie- 
bene Einankerumformer D U G  801/30 von 5000 KW  
Dauerleistung nebst allem Zubehiir dem genannten 
Hause in A uftrag gegeben.

Der auf der etwa 8 km entfernt liegenden Jlseder 
H iitte m it Hoehofen-Gasmaschinen erzeugte Dreh
strom von 50 Perioden und rd. 10  000 V Spannung 
wird in Peine in einem Drehstrom-Oel-Transforinator 
mitWasserkiihlungf iir eineDauerleistung von 5000KVA 
auf etwa 384 V  Secłrphasen-Durchmesserspannung 
umgeformt. Der T ra n s fo r m a to r , der unverpackt 
etwa 10  t wiegt, ist fahrbar eingerichtet und mit 
OelausdehnungsgefaB und Kontaktthermometer ver- 
sehen. Steigt dieses bis auf 40 °, so ertont eine 
Wamungshupe. Der Wirkungsgrad betragt nach An- 
gabe der Siemens- Schuckertwerke 98,35 %  bei Voll- 
last und dem Leistungsfaktor 1 ,  sein Kiihlwasserbcdarf 
etwa 3,0 m3/st.

Zur Regelung der Spannung dient ein In  d uk t io n s- 
r e g le r  fiir etwa 265 K V A  Zusatzleistung. E r  liefert 
bei einer Primarspannung von 9950 V und dem Lei
stungsfaktor 1  eine Zusatzspannung von etwa +  575 V. 
Sein Wirkungsgrad betragt rd. 99,6 %  bei Yollast und 
beim Leistungsfaktor 1 ;  er wiegt ohne Oel 4,84 t.
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Der u m la u fe n d e  U m form er (s. Abb. 1)  fiir 
2 15  Umdr./min und 49 bis 5 1  Perioden besitzt 
zwei Stehlager m it Thermometer, 28 Hauptpole, 
Wendepole, Hilfsverbund\vicklung, Dampferwicklung 
und sechs Doppelschleifringe. E r  ist fiir primaren 
Sęclisphasenstrom und 'Eigenerregung eingerichtet 
und m ithin von fremden Stromąucllen unabhiingig. 
Das Gesamtgewiclit betriigt 46,§5 t, der schwerste zu 
hebende Teil wiegt 2 1 1 . Sein Ubbersetzungsverlmlt- 
nis betriigt bei Drehstrbm-Gleichstrombetrieb etwa 
385/520 V  und 4500/9600 A , so daB die Leistungs- 
abgabe 520 V . 9600 A 5000 KW  im Dauerbetriebe

Doppelschleifringe von je  1200 mm Durchmesser 
und zweimal 50 mm Breite zugefuhrt- Auf jedem 
Schleifringe schleifcn 40 schwere Bronzekohlen von 
25 . 1 8  • 450 mm2, auBerdem sitzt auf jedem Schleif
ringe eine Graphitschmierkohle, die die notige 
Schmierung besorgt. Der Kollektor, auf dem 18  . 23 
= 504 Graphitkohlebiirsten von jc  28 . 1 5  =  420 mm! 

Querschnitt schleifen, hat cincn Durchmesser von 
2000 mm und besteht aus drei durch federnde Kupfer- 
streifen yerbundenen Feldern. Nur bei Lufttempe- 
raturen iiber 2 8 0 wird der Einankerumfonner mittels 
eines Yentilators gekiihlt, der gefilteret Frischluft

erreicht. Bei dem nur ausnahmsweisc vorkommenden 
Gleichstrom-Drehstrombetriebe ist m it einem Ueber- 
setzungsverhiiltnissc von 520 auf 365 V  und einer 
Leistung von 400 K V A  bei cos ?  =  0,8 zu reenneu. 
F iir  die Felderregung ist ein NebenschluBregler yor
gesehen, der es gestattet, den Leistungsfaktor auf 
1  einzustellen. Bei 12  %  Drehzahlerhfihung werden 
die Drehstrom- und Gleichstrom - • Hćichstschalter 
selbsttiitig ausgeschaltct, so daB der Einanker- 
uińformer auf keinen F a li durchgehen kann. Bereits 
bei 5  %  Drehzahlerhohung ertćant cin Yorsignal. An 
einem Wellenende ist eine elektromagnetische Pendel- 
yorrichtung angebracht, die den Anker in der Achs- 
richtung, dauernd hin und her bewegt, damit die 
Kohlenbiirsten keine Rillen an Kollektor und Sclileif- 
ringen heryorrufen. Der Seehspliasenstrom wird dem 
Laufer iiber 6 aus Kupferblechspiralen bestehende

ansaugt, sonst ist kiinstlicheKiihlung nicht erforder
lieh. Das Anlassen geschieht m it H ilfe eines Anwurfs- 
motors von 18 5  KW  Leistung bei 500 V  Gleichstrom. 
H at der Umformer die erforderliche Drehzahl erreicht, 
so*wird er auf das Gleichstromnetz geschaltet. Dann 
wird der Anwurfsmotor m ittels der ausriickbarcn 
Kupplung entkuppelt und der ais Gleichstrommotor 
laufende Umformer zum Drehstromnetz parallel ge
schaltet.

Sowohl auf der Drehstrom- wie auf der Gleich- 
stromseite des Umformers ist ein Doppelsammel- 
schienensystem yorgesehen, damit etwa auszu- 
bessernde Teile der S c h a lta n la g e  ohne Betriebs- 
storung spannungsfrci gemacht werden konnen. L e i
der muBte die Ausfuhrung wegen Kupfermangcls 
yorlaufig zuriickgeśtellt werden. Dervon den 10000-V- 
Sanunelschienen im  Umformerwerk kommende Dreh-
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strom von 50 Perioden geht iiber Trennschalter und 
MeBwandler fiir die MeBger&te zum selbsttiitigen Oel- 
schutzschalter, der imstande ist, die gesamte Leistung 
von 5000 K W  ohne Gefahr auszusclialten und m it 
Schnell- und Zeitauslosern sowie Spannungsaus- 
losern yerselien ist (s. Abb. 2). Im  gewohnlichen

einzelnen noch folgendes bemerkt: Sowohl auf der 
Drehstrom- wie auf der Gleichstromseite des Um- 
formers sind je zwei Zahler angebracht und zw&r je 
einer fiir den gewohnlichen F a li der Gleichstrom- 
erzeugung und der zweite fiir die nur seiten vo>- 
kommende Umformung von Gleichstrom in Dreh

/  Aussc/ra//er
2 An/asrer
3 Orosse/spu/en
V DruckknopfschaPer

5 flrehmaij-nef
6 flrehspanrwngs>va/7d/er
7 Padaussc/tatfer
8 Freęuenzzefger
& Fernsfeuerscha/fer 

70 Hondensaforen 
77 Pn/Łhede/bremsmagnete
72 HonhMffrermomefer

73 te/s/ungsze/ger
79 Max/ma/sfrom-Ausscha/ter 
75 Maxjma/-Pucł<sfrom -Aussc/tof/en 
75 M agnefaussefia/fer
77 Mo for s/rene
78 /Ve6enscMuJs
79 ftedensch/ufóreg/er 
20 Ó/schutzschaffer 
27 Pfiasenmesser
22 Para//elmdersf'and
23 Re/a/s
29 Pegu/ierw/dersfand
25 S/cherungen
26 Schufz
27 S/gna/hupe 
23 Spannungsze/ger

29 Spannungsat/s/dser
30 Spannungswond/er

37 Stromze/ger

32 Sfronrwand/er
33 Sfdpse/umsc/rader

39 fyncProrr/srmJS-Spannungsze/ger
35 Jrennschafter
36 Umdrehurjgąfernanzefger

37 yorschaffM dersfand
38 lah /e r

Abb. 2. Einankerumformer, Schaltplan.

Betriebe wird er von der Schalttafel aus durch Fern- 
steuerschalter ein- und ausgeschaltet. Darauf durch- 
flieBt der Drehstrom nacheinander Drosselspulen, 
die Ueberspannungswellen dampfen sollen, den In- 
duktionsregler und den Haupttransformator, in 
welchem er in  die fu r den Einankerumformer erforder- 
liche Spannung von 384 V  umgewandelt wird. Der 
im Einankerumformer erzeugte Gleichstrom von 
520 V  geht iiber einen starken NebenschluB fiir  die 
Zahler und die Stromzeiger in die selbsttatigen 
Hochststromausschalter und von dort ins Gleich- 
stromnetz, Ueber die MeB- und Schaltgerate sei im

strom. Zum Parallelschalten auf der Drehstroinseite 
dienen eine Phasenlampe, ein Synchronismus-Span- 
nungszeiger, ein Doppel-Freąuenzmesser, der die 
Freąuenz des Netzes und des zuzuschaltenden Ein- 
ankerumformers iibereinander anzeigt, und ein ebenso 
eingerichteter Doppel-Spannungszeiger fiir  0 bis
15  000 V. Der Phasenmesser fiir  einen Leistungs- 
faktor von +  0,5 bis —  0,5 sowie der Strom- und 
Leistungszeiger vervollstaudigen die Ausrustung der 
Drelistromseite. Auf der 500-V-Gleichstrom seite 
sind auBer dem Strom- und dem Spannungszeiger 
zwei Umdrehungs-Fernzeiger angebracht, die durch
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zwei von der Umformerwelle mittels Zalmradern 
angetriebene Drehza hldypamos gespeist werden und 
bei 5  bzw. 12  %  Drehzahliibersclireitung dic Motor- 
sirene ansprechen lassen bzw. den Drehstrom- und 
die Gleichstromselbstschalter auslosen. Alle Hilfs- 
stromkreise werden von der Lichtbatterie m it 220 V 
Gleichstrom gespeist. F u r den Fa li, dafi diese Strom- 
art versągt, konnen die beiden Gleichstromhochst- 
schalter dureli Kniehebelbremsmagnete ausgeschaltet 
werden, die m it 500 V  Gleichstrom gespeist und durch 
Druckknopfe bet&tigt werden.

Die B e la s tu n g sp ro b e n  des Einankerumformers 
ergaben, daB die Erwarmung an keinem Teile dio 
zulassige.Grcnze eiTeichte. Der G e s a m tw irk u n g s -  
g rad  betragt bei Berucksichtigung der Verluste im 
Einankerumformcr, Haupttransformator und Dreli- 
transformator rd. 94 %  bei Vollast. Die Doppel- 
maschinen, die friiher den Drehstrom in Gleichstrom 
umformten und bis zu 970 KW  Gleichstrom abgeben 
konnen, liaben dagegen nur einen Wirkungsgrad von 
rd. 8 1 % . B ei einer werktiiglichen Durchschnitts- 
belastung von 4000 KW  werden m ithin ungefahr

_  * ° ° °  _  4940 _  4260 =  680 KW , mithin jahr- 

lich 680 K W . 300 Arbeitstage* 24 st =  4 90 0 000 KW st

Die Hochofenanlage der Weirton

p r e y n ,  Brassert & Co., Chicago, haben vor eiriger
*  Zeit der Sehriftleitung einen Berieht iiber das 

von ihnen erbaute Hochofenwerk der W eirton-Steel 
Company eingesandt. Der Name Brassert ist auch 
in Deutschland nicht tmbekannt1). Dem Berieht 
sei Nachstehendes entnommen:

Die Anlage (Abb. 1)  liegt an der Pennsylvania- 
Balin zwisehen Pittsburg und Steubenville am Ohio. 
Der allgemeine H uttenflur liegt 27 m iiber dem 
Wasserstand des Flusses. Um die Entw urfe und 
den allgemeinen Aufbau der anfanglichcn Ofen- 
anlage und ihrer Nebenbetriebe zu bewerten, werden 
nachstehende Angaben gemacht.

B is zur Fertigstellung des Martin- und des Walz- 
werks, das ist fiir die ersten 12  bis 18  Monate seines 
Ganges, soli der Ofen Handelsroheisen erblasen, dar
auf soli er uingestellt werden auf die Erfordernisse des 
Betriebes eines gemischten Werkes m it Nebenerzeug- 
nisse-Koksofen, Stahlwerken usw. Der Ausbau der 
Einofenanlage in eine solche m it drei Oefen ohne 
Betriebsstorung und von dem Gesichtspunkte aus, 
eine wohldurchdachte Gesamtanlage m it moglichst 
geringen Anfangsausgaben und Betriebskosten fiir 
den ersten Ofen zu erhalten, war fiir die Erbauer ein 
Hauptgesichtspunkt. Zu diesem Zwecke wurden die 
Kesselanlage, die Kraftwerke und Wasserversorgung 
fiir d iegesam te Hochofen- und Stahlwerksanlage.—  
mit Ausnahme der Martinofenabhitzekessel —  zu- 
sammengelegt beim Geblasemaschinenhąus und dem

M Vsl. St. i'. E. 1910, 0. Jan., S. 2/10: 13. Jan..

S. 30/7: 20. Jan., S. 01/5; 3. Febr., S. 119/23.

crspart. Hierdurch machen sich dic Anschaffungs- 
kosten fiir' den Einankerumformer in verhaltnis- 
miiBig kurzer Zeit bezahlt. Die m it dem Einanker
umformer gemachten guten Erfahrungen haben die 
Aktien-Gesellschaft Peiner Walzwerk vor einigen 
Monaten veranlaBt, den Siemens - Schuckertwerken 
einen zweiten Umformer von gleicher Leistung und 
Ausfiihrung in Auftrag zu geben.

Aus Vorstehendem ist ersichtlich, wie gering die 
Verluste sind, die im  Einankerumformcr entstehen. 
Sie sind nicht viel groBer ais bei Drehstrom-Trans- 
formatoren. Daher kami man fiir Anlagen, in denen 
der Gleichstrom gegenuber dem Drehstrom Vorteile 
bietet, fiir  die der Strom jedoch aus gróBerer Ent- 
fernung hergeleitet werden muB, den der Fernleitung 
entnommenen hoehgespannten Drehstrom auf durch
aus wirtschaftliche Weise in Gleichstrom verwandeln. 
Daraus erklart sich der groBe Aufschwung, den der 
Bau von Einankerumformern seit einigen Jahren 
genommen hat.

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Nach ausfiihrlicher Besehreibung des Einanker

umformers sowie seines Zubeliors einschlicBlich der 
Schaltanlage wird die W irtsehaftlichkeit der Ma
schine bewiesen.

Steel Company, Weirton, West Va.

Kraftwerk. Dic groBte Roheisenerzeugung soli mit 
dem gunstigsten Koksverbraueh erzielt werden. 
Erze und Zuschlage, Erzeugnisse und Nebenerzeug- 
nisse des Ofens miissen m it geringsten Kosten und 
groBter Einfachheit und Bctriebssicherheit bewegt 
werden; Handarbeit muB auf ein Minimum gebracht 
und aus dem UeberschuBgas das Maximum an K raft 
gewonnen werden.

Ofen I (Abb. 2) ist 28 m hoch und hat einen 
Kohlensackdurchmesser von 6860 mm. Sein In- 
halt vom Stichloch bis zum unteren Rande des 
groBen Parry  betragt 720 m3. Die Starkę des feuer
festen Mauerwcrks ist am Bod en besonders groB, 
um an dem Punkte hochste Starkę zu haben, wo sie 
erforderlieh, und dort maBige Wandstarken zu geben, 
wo zu groBe Mauerstarke nachteilig ist. F iir das 
Schachtmauerwerk wird keine innere Kiihlung ange
wandt. An dem Blechmantel des Schachtes sind 
lediglich Spritzwasserleitungen angebracht. In die 
R ast sind sechs Reihen Rastkiihlplatten eingelegt. 
In ,der Formenebene liegt eine Kiihlplattenreihe ober
halb der Blasformschutzrahmen, je  ein Kuhler steckt 
zwisehen diesen Schutzrahmen, und unterhalb dieser 
sind nochmals zwei Reihen Kiihlplatten. In den 
guBeisernen Gestellpanzer sind Kiihlrohrc eingegossen 
zur Kiihlung des Gestellmauerwerks. GuBeiserne 
VerschleiBplatten m it hohem Gehalt an gebuudenem 
Kohlenstoff diencn zum Schutz des Mauerwerks an 
der Gicht.

Der Ofen hat eine schwere, zusammenhangende, 
guBeiserne Bodenplatte, welche durch schwere Anker
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m it dem Eisenbeton-Fundament verbunapn ist. Die 
Sohlplatten der zelm Schachtsaulen und der untere 
Teil der Saulen selbst sind an der AuBenseite durch 
Spaunbander verbunden; auBerdem stehen sie in 
Eisenbeton. Die Saulen sind fcuerfest ummauert, 
zweiteilig und aus GuBeisen. Sie stehen gegen den 
Ofen geneigt, um mehr Platz bei Arbeiten an den 
Formen und Kiihlplatten zu haben, und um sie zur 
Sicherung gegen die Gefahren etwaiger Durchbriiche 
weiter vom Gestell zu haben und die Mogliehkeit der 
Ofenv'ergrofierung offenzulialten.

Der.Gestellpanzer besteht aus guBeisernen Seg- 
menten, 16  im ganzen, m it eingegossenen Rohren. E r 
ist durch schwere Bander und Bolzen gebunden. Der 
Panzer ist konisek, sein Durchmesser am Boden ist

Bauart Brassert, wie er sich aus Versuchcn und Be- 
triebsergebnissen fiir die verschiedensten Anforde
rungen ais besonders geeignet erwiesen hat.

Das Gas verliiBt den Ofen durch vier an dem Dom 
befindliche Abzuge aus einem ringfórmigen Raum e, 
der durch die grofie Gichtschiissel und den Dom ge- 
bildet wird. In diesem Raum  verringert sich die Gas- 
gescliwindigkeit; er soli auBerdem der Bildung yon 
Kanalen in der Beschickung entgegenwirken und 
durch beides soli sich die entfallende* Gichtstaub 
menge verringern. Von diesen vier Abziigen fiihren 
vier Rohre senkrecht hinauf, auf zweien befinden sich 
Sicherheitsabzugshiite. Vier Fallrohre,. v> n denen sich 
je  zwei zu einem vereinigen, fiihren weiter zum Staub- 
sack, in welchen sie radial eintreten (Abb. 3 \  Yon

2 Winderhitzer'
3 Aufzug
V Moscftfnenhaus'
5 Sfaubsack
6 /en fi/a tor
7 Wascher
8 tiartgeba/m
3‘ Gię/smasctrine 
70 Benese/urrgscn/age 
77 Schroftóunker
72 faiksteihtwrrker
73 tfoksbunker.
79 frzbunker

75 Kokszuf uhrgteis 
70. Frzzufuftrgieis 
17 ł/affw ind/e/tung 
73 Gas/eitum?
73 kesse/tiaus 
20 Ko/tterrbunker 
27 Dam gfieifang 
22 Scftornsfein 
23' farbo-Generator 
2?, ffesewepum pen
25 Geb/dsernasc/rinerr
26 luftkom pressor
27 rrockentuffpumpp
28 A'om/ensatt?r

Abb. 1. GrundriB der Hochofenanlago der Weirton Steel Company.

groBer ais oben, um die Gestellwande gegen Aus- 
fressungen zu sichern und Durchbriiche am Boden zu 
yermeiden. Die Panzerung der Formenebene besteht 
aus stumpf gegeneinanderstoBenden Panzerblechen, 
in denen die zelm StahlguB-Blasformschutzrahmen 
stecken. Die R ast ist gepanzert durch schwere, stumpl 
gegeneinanderstoBende Stahlbiinder, die gegen Ab- 
rutschen durch Distanzstiicke gesichert sind. An dem 
in Blech- und Winkelkonstruktion ausgefiihrten Trag- 
ring ist eine Sammelrinne zur Aufnahme des Spritz- 
wassers der Schachtblechmantelkiihlung angenietet. 
Der Mantel besteht aus stumpf gegeneinanderstoBen
den Blechen, dereń Verbindungsla«chen zwei- und 
dreifaeh yernietet sind. E in  einziges zusammen- 
Jiangendes Ganzes mit dem Schachtblechinantel 
bildet der schwere Kennedy-Dom, auf dem der Gas- 
fang ruht. Dieser ist feststehend mit Doppelparry,

der Kuppel des Staubsackes gelangt das Gas in einen 
Brassert-W itting-Tangential-W irbeler (s. 6 in Abb. 5), 
von hier in einen Brassert-W ascher und dann in die 
Winderhitzer und Kessel. E s  ist die Mogliehkeit 
yorgesehen, das Gas vom Wirbeler rohgereinigt in die 
Kessel, nur gewaschenes Gas in dieWinderhitzer oder 
nur rohgereinigtes Gas in Kessel und Winderhitzer zu 
schicken. Durch Wasseiabschliisse kann die Gas- 
leitung von den Winderhitzern oder Kesseln, von der 
Reinigung oder dem Ofen, beim Abstich oder Still- 
standen, getrennt werden oder auch dieNaBreinigung 
von der Troekenreinigung. Diese Wasserabschliisse 
sind erganzend m it Brillenverschliissen versehen. s 

Der Gaswascher ist yerbesserter Brassert-Bauart. 
E r  yereinigt die Grundsiitze der Zweistufenreinigung. 
Im  unteren Teile werden die groberen, schwerenjp 
Teile abgeschieden und das Gas abgekiihlt. In dąr
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zweiten Stufe, im • obereii Teil des gleiclien Turmes, wird der 
Feinstaub ausgewaschen. I n , dem darauf folgenden Wasserab- 
scheider erhalt das Gas drei Gesehwindigkeitsbeschleunigungen 
und Verzogeruugen, gleichzeitig m it plotzliclien Richtungsande- 
rungen. E r  dient' zur Abscheidung des mitgerissenen Wascher- 
wassers und ais WasserabschluBventil.

Zur Vermeidung von Explosionen sind die Gasleitungen nach 
dem Dougherty-System  m it Dampfzufiihrung versehen.

Der Ofen hat drei Windcrhitzer von 6700 mm Durchmesser 
und 30,5 m Hohe; die Gesamtheizflache betragt 8800. m3 je  
Apparat. Sic haben seitlichen Verbrennungsschacht; die Ziige 
des Gitterwcrks s in d 9 0 x9 0 m m gro B . Die Apparate sind auf ihrer 
ganzen Oberfliichc zwischen Mauerwerk undBlechraantelisoliert, 
s ie ' haben geringe 
Strahlungsverluste, 
hohen W irkungs
grad und geniigen 
einschlieBlich War-
mereserve zur vollen Erliitzung von 12 7 5  m3 Wind i. 
I)ieWin<JablaBventile fuhren die abgeblasene Luft in die Rauch- 
kanale. ’ Die Cowper haben zwei Rauchventile, Universalgas- 
brenner und Matliesius-HeiBwindschieber. Zur Erzeugung des 
erforderlichen Zuges dient ein ausgemauertcr Eisenbetonschorn- 
stein von 68,5 m Hohe und 2800 mm Durchmesser.' E r  soli auch 
den drei Winderhitzern des spateren Ofens I I  dienen.

Wie die Gasleitungen ist auch die Kaltwindleitung m it der 
Dampfleitung verbunden, um in sie getretene brennende Gase 
ausloschen zu konnen. Sie hat ein Ueberdruck - Sicherheitsventil 
m it AnschluB zum Rauclikanal. Die Kaltwindmischleitung hat 
einen AoschluBschieber' und einen Drosselklappenregler. Letz- 
terer wird von der GieBhalle her aus der Nahe des MeBirfstrumentes 
fiir die Temperatur des HeiBwindes betatigt.

Apparate und GicBhallenflur liegen auf gleicher Hohe. Auch 
konnen die Staub- 
ablaBklappen des t 
Staubsackes und 
des Wirbelers, die 
Wasserschieber fiir 
den Wascher und 

die Wasserver- 
scliliisse , Dampf- 
schieber fiir Staub- 
sack und Gaslei
tungen, Hauptwas- 
serschieber vbn die
ser Plattform  aus 
bedient werden, so daB der Oberschmelzer in der Beaufsichtigung 
des Ofens, der Winderhitzer, des Kaltwindrnischschiebers usw. 
nicht m it Treppauf- und -absteigen belastet wird. In der 
gleichen Hohe .wird spater ein Durchgang fiir  Aufsichtspersonal 
und Betriebsstoffbewegung zwischen allen drei Oefen liegen. 
Von hier aus ftiliren Treppen zu den Gleisen, zur Winderhitzer- 
kuppel, zum Aufzugsmaschinenhaus und zu den Bunkern.

Die GieBhalle wrurde von dem Gesichtspunkte aus angelegt, 
das fliissige Eisen unmittelbar zur GieBmaschine laufen lassen 
zu konnen, solange der Ofen Handelsroheisen erblast, und doch 

-Spater in fahrbare Pfannen abstechen zu konnen, wahrend die 
•GieBmaschine fiir  Fehlabstiche oder Sonn- und Feiertagi.eisen an 
®der gleichen Stelle benutzbar bleibt (Abb. 4). EineZweiband-GieB- 
'3iuasc}iine wurde daher am Ende der GieBhalle aufgestellt. Polloch-
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GieBpfannen stehen auf jeder Seite der GieBmaschine. 
Der GieBstand liegt an der gleichen Stelle, an der 
spater die Pfamjenwagen das fliissige Eisen yon 

allen drei Oefen zur GieBmasęliinc brin
gen. Vorlaufig liegen Rinnen zu dem 
gegenwartig:en Pfannenort. Spater werden 
diese Rinnen umgelegt zu den Auslauf- 
schnauzen an der GieBhallenseite iiber

Pfannen.den fahrbaren

von

Ansicht der Winderhitzer und Gasreinigungsanlage.

Die Rinnen 
haben einGe- 
falle von 53 
mm a u f l  m.

Eine Ein- 
schienenlauf- 

katze

Die Piane.sahen auch eine Erzbriicke m it fahr- 
barem W aggonkipper vor, dic Aufstellung wurde je 
doch verschoben. Statt dessen wurden zwei Brown- 
Auslegerkrane angeschafft, dic spater an anderen 
Werkstellen Verwendung finden sollen. Sic werden 
gegenwftrtig zur Auflagerung und zum Wiederauf- 
laden der Erze gebraucht. Die Gleise fiir die spater 
aufzustellende groBe Erzbriicke sind auf der hinteren 
Bunkerwand yorgesehen.

Besondere Aufmerksamkeit wurde der guten Be- 
lcuchtung und Liiftung der Bunkeranlage geschenkt. 
In derM ittclteilwand derBunker zwischen den Gleisen 
sind Luftfuhruńgen angelegt, die den Rauin obcrhalb 
des Ziibringerwagens entliiften. D ic Fahrbahn des 
Ziibringerwagens rulit auf einer 305-mm-BetonpIatte, 

in welche die Holzschwellen eingelassen sind. 
Der F lur auBerhalb der Gleise sehlieBt m it 

. Schionenoberkante ab, zur Gleismitte vertieft 
ersich um 50mm, und die sogebildete Rinne-

Abbildung 3.

Pawling ,und Harnischfeger fahrt Koksasche, Sand, 
Lehin und Ton zur G ieBhalle, bringt auch den 
Schrott und Soliutt von der GieBhalle fort ‘ und 
Formen sowie Gezahe herbei.

Zum SchlieBen des Stichlochcs dient eine Berg- 
Brosius-Stichloclistopfmaschine.

Der Ofen hat eine Schlackenform, die unter einem 
W inkel von 4 5 ° zum Stichloch liegt. GroBtenteils 
wird die Schlacke in Sammelbecken hinein granuliert. 
Wiederum eine Laufkatze bedient diese Granulier- 
becken; sechs Waggons haben unter der Laufkatze 
Platz. Es sind aucli Sclmauzen yorgesehen,.um die 
Schlacke in Schlackenpfannenwagen laufen lassen zu 
konnen.

Der Ofen kann von der Abstichhalle aus beauf- 
sichtigt werden, von liier- aus werden die verschie- 
denen Schieber betatigt, von hier fiihren Signal- 
anlagen zu den Bunkern, Kesseln und dem Kraftwerk. 
Dampf- und PreBluftleitungen fiir  Stopfmaschine und 
anderen Bedarf fiihren liierher.

Kiihlw asserfiir 
den Ofen, Was- l i i :  
ser fiir  den Gas- 
wascher, fiir die 

GieBmaschine, 
fiir die Schlak-

zwischen den Schienen hat von der Mitte der Fahr
bahn Gefiille zu den Senkkasten.

Die Zufuhrstrccke zu den Bunkern hat eine Stei- 
gung von 2 l/i % ; die Gleise liegen teils auf Erd- 
anschiittunsr, teils auf Briicken. Die Bunkeranlage 
(Abb. 2 und 6) —  System  Rawstorne —  ist 
in Eisenbeton ausgefuhrt. Ihre Hohe von 
Schieiienoberkante Znbringerwagen bis Schie- 
nenoberkante der Gleise auf den Bunkern ist 
9750 mm. Auf den Bunkern liegen zwei 
Gleise, das eine bedient dic Koks-, Kalkstein- 
und Schrott- 
aschen, das an
dere dic Erz- 
taschen. Ueber 
der Koksbun-

Abbildung 4. Ansicht der Gieflhalle und GicBmaschincn.

kenkornung usw. wird durcli zweiunabhiingigeLeitun- 
gon, welche furNotfalleVerbindungen haben, geliefert. 
Die Ofenringleitung hat zwei Speiseanschlilsse; zwi- 
ściien jedem AnschluB und der Ringleitung ist ein 
Doppelkorbsieb eingcschaltet. Hilfsdruckleitungen 
fiihren bis in die Nahe des Ofens, um die Wasser- 
Zu- und AbfluBleitungen und die HeiBwindschieber 
auszuspiilen. PreBluft- und Dampfleitungen gehen 
auch zur Gicht.

kerseite liegen die Gleise auf eisernen Triigern; auf den 
Erztaschen ruhen sie auf den Betonteilwanden. Die 
oben erwfthnten Brown-Kranc beladen am Erztógćf 
eineii 50-t-Brown-Erzzubringcr. Dieser fahrt ditfEr^e 
zu den Bunkern. Jede Tasche faBt 200 t  Ertfjtfefo 
verschiedene Erzsorten konnen gebunkert werdsh tiffd 
je  nach dem Bctriebsgang des Ofens faBt die^Arfa^e- 
Erz fiir 40 bis 48 st. Der Doppelkoksbunker faBt 270-t 
Koks, reichend fur 10  bis 1 2  st. Die Taschen sifld'4nffe
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guBeisernen VersohleiBplatten ausgelęgt. Die Bunker 
liegen dorart, daB sie sieh m it denen der spilteren Oefen 
zu einem zusammenhiingenden System vereinigen.

Dor Atlas-Zubringerwagen ist mit Zeigerwaago 
ausgeriistet. Die Vcrschli>sse der Taschen werden vom 
Zubringerwagenfiihrer von Pland betiltigt; sic fiillcn 
das E rz  voi,i beiden Seiten in. den Wagen. Der Koks 
wird aus seinen-Bunkcrn unmittelbar in den Aufzug- 
w agen—  jeder Fiirderwagen faBt rd. 2000 kg Koks —  
abgezogen. Beim  Abzichcn wird dic Koksasche ab- 
gesiebt. Sic fallt in Trichter unterhalb der Siebe und 
wird mittels eines Aufzugs in zwei kleine Bunker 
oberhalb des Koksbunkcrglcises gelioben.

Der Zubringerwagenfiihrer oder ein besonderer 
Arbeiter konnen das Gestiingo des doppelten Giclit- 
vcrschlusscs und dio Koksbunkervcrschliisse, diebeide 
mit Druckluft betiitigt werden, bedienen.

Der freitragende Schriigaufzug hat eine Neigung 
von 6 0 0 gCgcn die Ilorizontalc. E r  ist 52 m lang und 
doppelgleisig. Die Aufzugwindo ist eine doppel- 
trum ige Gleichstrom-Lidgcrwood-Windo mit einem 
Westinghouse-Motor. Dieser hat 200 P S . Die Seil- 
geschwindigkeit betriigt 1 , 1 4  m sek, das Gewicht der 
nicht ausgeglichenen Forderleistung betriigt 9000 kg. 
Das Maschinenhaus ist aus Beton und Mauerwerk und 
liegt obęrhalb der Eisenbahngleise unter dem Aufzug- 
geriist. In ihm sind auch die Zylinder zur Betiltigung 
des Gichtverschlusses untcrgebracht. Ais Antriebs- 
kraft fiir diese dient Hochofenwind aus der Kaltwind- 
leitung. Doch besteht eine Yerbindung mit der PreB- 
luftleitung; aus ihr stromt durch einen Druckregler 
selbsttatig PreBluft in dic Arbcitsleitung der Zylinder, 
wenn der Druck in der Hochofenwindleitung fiillt.

In dem 6 1 m langen, 14 ,5  m breiten und 12 ,8  m 
hohen Kesselhause (Abb. 1 , 2 u. 5) liegen acht 
Stirling-Dreiwegekcssel fiir je  600 PS. Sie sind fiir
16  at gebaut. Sieben Kessel haben Gasfeuerung 
und Birkholz-Terbeck-Brenner. Sie sind siimtlich 
mit automatisclier Kohlehilfsfeuerung verselien. 
Der achte Kessel ist nur fiir  Kohle eingerichtet und 
hat Unterwindfeuerung. E i soli iiber Zeiton 
geringer Gaslieferung wie beim Abstich und iiber 
Spitzenbelastungen des Kraftwerkes hinweghelfen". 
Zur weiteren Ausriistung der Kessel gehoren Vulkan- 
R u B b & e r, Copes-Speisewasser-Rcguliercrund Foster- 
Ueberhitzer. Zur Kesselanlage gehort ein 68,5 m 
hoher Eisenbetonschornstein von 3800 mm (p. Kohlcn- 
Yorratsbunker sind fiir Beschickung mit einer Ein- 
schienenlaufkatze eingerichtet. die Fundamcnte sind 
fiir mechanischen Aschetransport ausgcfiihrt. Der 
Staub -aus der Kesselhausgiisleitung wird durch 
lęinen K anał zu Senkkiisten gespiilt. 4200 bis 4350 
•Kęssel-PS werden bei einer Produktion von 550 t 
■pifclPIochofengas gewonnen. Die Gasgutschrift je 
:T©1I!Q Roheisen ist hoch. Erreicht wird dies einmal 
<lHrj.'h, den liohen Wirkungsgrad der Kesselanlage, 
idie ijnit einer Durchschnitts-Sehornsteintemperatur 
■W ftiJSS0 bei einem Kohlensiiure-Gehalt der Rauch- 
ę?asg yon  23 Vol.%  arbeitet, und zweitens durch den 
itwh&n Wirkungsgrad des Gebliises und des Turbo-

dynaino infolge des hohen Dampfdruckes und der 
hohen Ueberhitzung.

Ais Kcsselspoisewasscr dient 'Jas Kondensat der 
Geblasemaschino von 4 6 ° und von 3 5 °  Kondensat 
der Turbinę. Es passiert einen Verbundvorwarmcr 
und HciBwasśerreiniger. Der Vonviirmer bringt das 
Speiscwasser auf durchschnittlich 9 4 °: Kreisel-
spcisepumpen mit emer Leistungsfiihigkeit von
2 ,1 m3 min bei 18  at sind aufgestellt. Die dreistufigen 
Pumpen werden durcli kondensationslose Turbinen 
angetrioben, dereń Abdam pf'in den Vorwiirmer geht. 
Weiteren Abdampf fiir den Yorwarmer iiefern der 
Ventilator fiir die Unterwindfeuerung, die Luft- 
])umpe des Gebliise- und Turbinenkondensators und 
die Hilfspumpc der Wasserhaltung. Eine Notver- 
bindung fiihrt zu einer Kolbenspeisepumpe.

Bei Errichtung weiterer Oefen wiirde dic Kessel
anlage derart ausgebaut, daB bei der vollendeten An- 
lagc die Dampfcrzeugungsstelle theoretisch im Mittel
punkte der Dampfverbrauchsstellen liegt.

Zwei Dampfleitungen sind vorlianden, von denen 
die Hauptleitung fiir den Bedarf des Gebliises und 
der Turbodynamo, der Pumpen und Hilfsmaschinen 
reicht. Die Nebenlcitung ist an vier Stellen mit der 
Hauptleitung verbunden; sie geniigt fiir da i (ie- 
bliise, die Pumpen und eine kleine Belastung der 
Turbino. Die Dampfleitungen liegen auf ihrem Wege 
von dcm Kesselhause zu dem Kraftwerk in einem 
Tunnel, in welchem auch die Wasser-, PreBluft- 
leitungen und die Kabel angeordnet sind. In dem 
MaSphincnhause liegen allo Dampfleitungen unter 
Flur.

Auch der Dampf der Abhitzekessel des Martin- 
werkes wird zum Kraftwerk (Abb. 1 ,2  und 5) geleitet. 
Dieses ist 55 m lang, 22,5 m breit und 1 1 ,5  m hoch; 
es ist in Eisenfachwerk ausgcfiihrt. Besondere Auf- 
merksamkeit wurde aufgiinstigoTagbeleuchtung und 
Liiftung gelegt. Die Turbodynamo, eine 7500 KW , 
6600 V  Drehstrom, 30 Pcriodcn, General-Electric- 
Maschine liegt im Siidcnde des Krafthauses und bildet 
dio erste ven vier oder inoglicherweise fiinf solcher 
Einheiten. Zur Turbinę gehort des weiteren eine 
W estinghouse-Le Blanc-Kondensationsanlage mit 
barometrischem Fallrohr und ein Carrier-Luftwascher. 
lin Kraftwerk liegt ferner ein 600 KW-Umformer zur 
Lieferung von 220 V Gleichstrom fiir den Bedarf des 
Hochofens.

Die Geblasemaschinen-Ausriistung besteht aus 
zwei liegenden, schnellaufenden Mesta-Zwillings-Ver- 
bund-Dampfgeblascn fiir max. 100 Umliiufe i. d. min. 
E ine Maschine geniigt fiir den Betrieb eines Ofens. 
Getrennto Luftkaniile fiihren durch das Fundament 
zu jedem Windzylinder. Jede Maschine wird spiiter 
an die Windleitung jedes Ofens angeschlossen, doch 
ist yorliiufig nur eine Kaltwindleitung ausgefiihrt. 
Die Geblase haben eine Alberger-Kondensation mit 
Trockenluftpumpe. Im  Gebliisehaus liegt weiter ein 
Kompressor fiir 8%  m3 minutlich angesaugte Lu ft 
und fiir einen Druck yon 7 at.
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Nachsteheud der Wasserverbraueh beim Betrieb 
eines Ofens:

Es benotigen in*/mln jnyml :i
Koksofen.....................4,C Gaswaseher................0,5
Turbinenkondeusation 32 Kessel................ . . 1,9
Gebliisekondensation . 19 Cowper, GieOmasohine,

Hoehofen.................... 0,7 Granulierung usw. . 11
das sind rd. 110 000 raa j ■ Taj.

Vom FluB zur Turbinę ist das Wasser auf
eine Hohe voii 53,5 m bei einer Entfernung von
820 m zu heben. Wollto man an allen Yerbrauchs- 
stellen Frischwasser verwenden, so wiirde dies auBer- 
gewohnliche Abmessungen der Leitungen ergeben und 
viel K raft erfordert haben. . Um beidem entgegen- 
zutreten, wurde cin zusammenhaiigendes System aus
gearbeitet. Die Pumpen am Flusse sind fiir eine 
Leistung von 36,5 m3 auf 53,5 m Druckąohę. Dies gab 
die 4,5 m3 fiir die Kokcreiund 32 m3 fiir  die Turbinen
kondensation. Die Wassermcnge ist berechnet, daB 
bei Vollast sich eine Kiihlwasserablauftemperatur 
von 35" e rg ib t-D a s Kondensator-Kiihlwasser flieBt 
zum Vorratsbeeken unter F lur des Pumpenhauses. 
Aus diesem Beckcn werden durch eine Niederdruck- 
pumpe 19  m3 dem Gebhisekondensator geliefert. Bei 
Vollast ergibt sieli hier eine Kiihlwasserablauftempe- 
ratur von 46 °. Von den 32 m3 der Turbinenkonden
sation verbleiben 1 3  m3, von denen 12  m3 -auf 48 m 
fiir die Hochofenkiihlung und den Gaswaseher ge- 
pumpt werden; 1  m3 flieBt ab. Das 4 6 0 warme Wasser 
von der Gebliisekondensation flieBt in einen Graben 
auBerhalb des Pumpenhauses. In ihn reichen die 
Saugleitungen der Pumpen hin ein, von denen eine
1 2 , 1  m3 m it einem Druck von 48 m dem Wasser- 
vorwarmer, der GieBmaschine, den Winderhitzern, 
der Granulierung und vielseitigen Verwendungs- 
zwecken zufiihrt. 6,9 m3 sind UeberschuB und flieBen 
vorliiufig ab ; m it der Inbetriebnahme des Stahlwerks 
sollen jedoch 5,7 m3 liiervon nutzbar gi»rra: ht werden. 
Das Hauptbccken unter dem Pumpenhaus faBt 850 m3 
Das Ende der Sauglcitung der Gcbl&semasęhinen- 
Kondensatorpumpe liegt so hoch, daB bei Wasser- 
mangel diese Pumpe sehr zeitig Luft saugt und so das 
Wasser im Becken fiir  den Hoehofen bleibt. Die Saug- 
korbe der Hochofenkiihlwasserpumpen gehc:i bis auf 
den Boden des Beckens.

Drei 12 ,l-m 3-Pumpen stehen im Pumpenhaus, 
zwei von ihnen arbeiten dauernd, eine pumpt 3 5 0 
Wasser aus dem Vorratsbassin und eine 4 6 0 Wasser 
aus dem Graben. Alle drei Pumpen konnen m it jeder 
Saug- und Druckleitung verbunden werden. Das 
Pumpenhaus ist so groB angelegt, daB nach Bau von 
Ofeń I I  und I I I  die Pumpenanlage verdreifacht 
werden kann. Die FluBpumpen sind Allis-Chalmers- 
Kreiselpumpen mit elektrischein Antrieb. Von den 
Pumpen im oberen Pumpenhaus haben zwoi Alberger- 
Curtis-Turbinenantrieb. Die Rescrvepumpe und die 
Gebliisekondcnsationspumpe haben Motorantrieb. F iir 
Notfalle und etwaigen Bedarf an Hochdruckwasser 
steht eine Kolbenpumpc im Pumpenhaus. Diese 
Wiederbenutzung des Wassers vermindert die Pum- 
penarbeit auf 5 5 % .

Die allgemeinen und, Einzel-Pliine der gesamten 
Anlage lieferten Freyn, Brassert & Ćo. in Chicago, die 
auch die Baubeaufsichtigung hatten. Der sehr giin- 
stige Winter 19 18 / 19  forderte die Arbeiten, sie wurden 
aber anderseits in den letzten vier Monaten des 
Krieges.und des folgenden Waffenstillstandes —  ais die 
Ablieferung der Ausnistungen und Baustoffe durch 
bevor/.ugte Auftriige sowohl bei den lieferndeii Fir- 
men wie auf der Eisenbahn behindert war —  ver- 
ziigert. E s  wurden 53500 m3 Anschiittung ausgefiihrt, 
20 000 m3 Beton, 250 t Moniereisen, 1200 t Eisen- 
konstruktion, 1700 t Bleelie und GuBstticke —  aus- 
schlieBlieh der Maschinen und Kessel — , 2 500 000 t 
feuerfeste und gewtihnliche Steine verarbeitet. Die 
ersten Vorbereitungen fiir die Piane begannen weniger 
ais vier Woehen vor Beginn des ersten Spatenstiches, 
und innerhalb der vertraglich festgelegten Bauzeit 
von einem Ja h r war dic Anlage im  Betrieb.

Leider werden, da es sich um den Bericht der Bau- 
firm a handelt, von Betricbsergebnissen keine .Mit
teilungen gemacht. Auch iiber die Abmessungen des 
Ofens wird, abgesehen von Hohe und Kohlensack- 
durchmesscr, niehts gesagt. Doch aus den beigefiigteń 
Abbilcjungen ist zu entnehmen, daB die Gestellweite 
nicht nur relatiy, sondern auch absolut groB ist. Sie 
wird 5600 mm betragen. A uf dem Wege der Ver- 
griiBerung der Gestellweite ist gerado Brassert in den 
Staaten fiihrend vorangcgangen. Der obere zylin- 
drische Teil des Schachtes wird 5100 mm <J) haben.

[ Interessant wiire es gewesen, den in dem ge
schilderten Reiuigungssystem erzielten Reinheitsgrad 
des Hochofengases zu erfahren. Hier iiber wird jedoch 
niehts mitgeteilt. Sehr bemerkens wert ist, daB Brassert 
mit natiirlichem Zug in drei Winderhitzern die er- 
forderliche Windtemperatur erzielen m il. Welche 
Temperatur erreicht wird, wird leider nicht erwiłhnt.

Zu der Wasserversorgung sei bemerkt, daB keine 
Hochbehiilter aufgestellt ęind und das Wasser nicht 
riickgekuhlt \sird.

Nach dem Bericht will man aus dom UeberschuB- 
gas die groBtmogliche .Kjaftmenge gewinnen. Da ist 
es ganz besonders auffallend, daB Gasmaschinen gar 
nicht erwahnt werden. E s mag schlieBlich vorstand- 
lich sein, daB man aus Griinden der Betriebssicherheit 
fiir den Einofcnbetrieb den reinen Dampfbetrieb 
wahlte. Aber auch fiir den weiteren Ausbau ist nur 
von Dampfmaschinen die Rede.

Z u sa m m e n fa ssu n g .
? E s wird iiber eine neuerbaute, amerikanische 

Hochofenanlage —  von der vorlaufig ein Ofen gebaut 
und die in Zukunft auf drei Oefen ausgebaut werden 
soli —  berichtet.

Dabei wird dic Reinigung der zur' Cowper- und 
Kessclbeheizung dienenden Gichtgase, welche in nicht 
maschinell angetriebenen Trocken- und NaBreinigern 
erfolgt, dio auf Dampfgcbliise und Turbodynamo 
beruhende I{raftversorgung und die auf einer auf- 
einanderfolgenden, mehrstufigen Ausnutzung des 
Kiihlwassers aufgebaute Wasserversorgung der An- 
lage besehrieben. A . J u n i u s .
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Wahl der Wahrung bei der Ausfuhr.

Yon ®tpt.*3 ng. F . W e b e r  in B erlin .

I | ie  Umwalzungen, die in unserm W irtschafts- 
leben durch das Steigen der deutschen 

Y a lu ta  entstanden sind, haben aucli von neuem 
die F ra g e  der Berechung in Auslandswahrung 
aufgeworfen. Wiihrend im Ja n u a r dieses Ja h re s, 
ais die M ark ihren bisher tiefsten Stand erreiclit 
hatte, von der Reichsbank Richtlinien gegeben 
wurden, welche die Zahlung der Ausfuhrpreise 
in frem der W iihrung grundsatzlich verlangten , 
um Devisen fiir die lebensnotwendige Einfuhr 
in die Hand zu bekommen, und wiihrend gleich- 
zeitig  den AuBenhandelsstellen vom Reichskom- 
m issar fiir  Aus- und Einfuhrbewilligung empfohlen 
wurde, aucli mit R iicksicht auf die Erreichung 
der bestmogliclien Preise den Y e rk a u f in frem der 
W ahrung g r u n d s a t z l i c h  zu yerlangen, ist nun
mehr den Aufienliandelsstellen anheim gestellt 
worden, diesen Grundsatz einer erneuten Prufung 
zu unterzielien. E s wird vom Reichskom m issar 
den AuBenhandelsstellen zur Erw aguu g und Ent- 
schlieBung anheimgegeben, ob nicht der Vorteil 
der Erreichung des bestmogliclien Preises — d. i. 
des angenaherten W eltm arktpreises —  schon da- 
durch erzielt werden konnte, daB man die A u s 
la n d s w a h r u n g  z w a r  a is  G r u n d la g e  fu r  
d ie  P r e i s b e r e c h n u n g  beibehalt, es aber der 
freien Entschlieflung der einzelnen V erk au fer 
uberlafit, ob sie die Bezahlung in M ark oder 
in Auslandswahrung fordem . Die zw ar nicht 
grundsatzlich, aber doeh mit B ezu g  auf die
Strenge der Durchfuhrung des Grundsatzes ge- 
anderte Stellungnalim e des Reichskommissars 
wird begriindet einerseits mit der erleichterten 
L a g e  am Devisenm arkte und anderseits mit
dem Hinweis, daB bei Verkaufen in Auslands
wahrung infolge der zurzeit steigendeu deutschen 
V aluta  Y erlu ste  eintreten konnen.

Wenn die Reichsbank mit ihren Devisen-
bestanden voriibergehend wohl einem scharfen
Riickgange unserer M ark entgegenwirken konnte, 
so darf man m. E . daraus nicht die Folgerung 
ziehen, die Deviseubescliaffung sei nicht mehr 
notwendig. Im  Gegenteil sollten die in den 
yergangenen Monaten mit einer planmilBigeren 
Regelung der D evisenw irtschaft gemachten guten 
Erfahrungen Y eran lassung genug sein, grund- 
satzlich von der Devisenforderung beim Aus- 
fuhrgeschaft nicht abzuweichen. A llerdings darf 
dieser Grundsatz in der augenblickliclien W irt- 
scliaftslage, wo infolge 'd er Yaluthbesserung 
eine Stockung unseres Ausfulirgeschiifts auf 
yielen Gebieten schon eingetreten ist, yon 
den AuBenhandelsstellen nicht mehr so scharf 
ve'rtreten werden, wie es zu Zeiten des 
tiefsten Standes der M ark yielfach geboten war.

Damals w ar unsere Industrie um A uftrage nicht 
yerlegen . Heute w are es falscli, dem Grund
satz zuliebe auf den AbschluB eines Ausfulir- 
geschaftes in M arkwahrung zu yerzichten, wenn 
der P re is  an sieli den W eltm arktpreisen ange- 
messen ist.

Fur yerschiedene Erzeugnisse liegt der heutige 
Inlandpreis bei dem je tzigen  Stande des M ark- 
kurses schon iiber den W eltm arktpreisen. Das 
bedeutet naturgemaB eine Ausfuhrsperre.fiir diese 
Erzeugnisse, solonge nicht ein Abbau der 
Inlandpreise auf Grund niedrigerer Lohne und 
sonstrger Gestehungskosten eintritt. ^Bleibt aber 
der E ingan g von Ausfuhrdevisen aus, so ist ein 
R iiekgang des M arkkurses unausbleiblich; denn 
der Devisenbedarf fiir die E infuhr von Roh- 
stoffen und Lebensm itteln wird nicht zuriickgehen. 
D as Steigen des' M arkkurses wird auch kaum 
fortschreiten, wenn die Notenpresse mit der 
gleichen Schnelligkeit w eiter arbeitet wie b is
her. E s  mufi eben der zunehmenden iiufiern 
K au fk ra ft der M ark eine- Steigerung der Kauf- 
kra ft der M ark lin Inlande auf dem Fufie 
folgen, wenn nicht ein aberm aliger R iickschlag 
eintreten soli. Wenn man alle Umstande be- 
rućksichtigt, liegt jedenfalls kein Grund vo r, 
unsere w irtschafrliche L a g e  lieute zuversichtlich 
zu beurteilen, und der W irtscliaftspolitiker mufi 
auf eine aberm alige Verschlecliterung des M ark
kurses gefafit sein. T r itt  diese tatsachlioh ein, 
so kann der heutige U ebergang zur M ark
wahrung die gleiche Folgę zeitigen, wie sie der 
Ende 1 9 1 8  yerkuridete Y erz ich t der Reichsbank 
auf strengere Durchfuhrung der im K riege  ver- 
lańgtcu Berechnung in Auslandswahrung heryor- 
gerufen hat. E s  gibt deutsche Ausfuhrfirm en, die

1 .  wahrend des K rieges laut Reichsbankvor- 
schrift in Auslandwahruug, '

2 . nach Aufhebung dieser V orschrift in M ark,
3. nach dem grofien Sturz des M arkkurses im 

Ja n u a r  d. J .  w ieder iu Auslandswahrung
• "yerkauft haben und

4. heute w ieder in M ark yerkaufen.
Jedesm al haben sie sich und der deutschen

Y olksw irtsch aft durch ihr Umfallen einen 
schlechten Dienst erwiesen und man kann von 
ihnen mit Goethe sagen : „W e r zu schwan-
kenden Zeiten auch schwankend gesinnt 
ist, der m eliret das Uebel und bildet es w eiter 
und w eiter. “ W er aber in D ollar, Gulden und 
andern festen W alirungcn yerk au ft hat, hat nicht 
nur yolksw irtschaftlich richtig gehandelt, sondern 
ist auch pi ivat,wirtschaftlieh gunstig gefahren, 
da die ilim durch das Steigen der auslandischen 
Deyisen zugeflossenen hoheren Gewinne grofi e
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sind ais die EinbuBen an M ark, die er unter 
Umstanden durch das Fallen  der fremden D evista  
in letzter Zeit erleidet. F iir  dio B eurteilung 
der F rag e  ist eben nicht die einzelne Lieferung, 
sondern das laufende Ausfuhrgeschilft ins A uge 
zu fassen. H ier aber leh rt auch die Statistik , 
dafi die Vei>kaufe in auslandischer W iihrung bei 
gleichen Erzeugnissen wesentlieh liShere Preise 
erzielt haben ais die gleiclizeitig abgesclilossenen 
Verkilufe in deutscher W iihrung.

Folgende Angaben nach der S tatistik  einer 
Aufienhandelsstelle beweisen diese Beliauptung:

P r e is e  jo  k g  in  M a r k  

fiir nach U o b e r p a r i l i i n d e r n  vorkaufte Eisen- und 

Stahlerzeugnisso einer AuDenhandclsstclle.

M o n a t

D u rch *ch D ittt i>  
K llo p r e l s  bel 
Y c rk U u fe n  in  

M a r k

D u r c b s c h n łU s -K i lo p r e is e  
bel V e rk łiu fe n  in  Aus- 

lft iid»w U hrun^

Januar

1920
J i  6,56 JC 11,28')

'

Februar

1920
J6 7,73 M  16,72)

Miirz

1920
JC 8,29 „K, 14,28’)

April

1920
J l  8,48 M  11,71 )

Y on  den Gegnern der Y erkau fe  in Auslands- 
wahrung w ird  meistens gesag t: , I ć h  w ill nicht 
spekulieren. Deshalb verkaufe ich nur in M ark; 
denn ich mufi meine A rbeiter und Beam ten in 
M ark bezahlen.“ A is ob diese W erte von den 
Schwankungen des M arkkurses unabhiingig 
tvaren! W er hat es denn bew irkt, daB der 
deutsche A usfiihrer seinen friiherern guten R u f 
im Auslande vielfach  eingebiifit h at? Doeh nur 
diejenigen, welche ihrem Kunden immer wieder 
mit Nachforderungen zu dem bei Bestellung 
vereinbartenM arkpreise kommen muBten, um nicht 
infolge der inzwischen gestiegenen inlandische ,i 
Gestehungskosten erhebliche V erluste zu erleide- j. 
Und auch bei. steigender Richtung der M ark 
konnen dic Auslandyerkaufe in M arkwalirung zu 
Nachteilen fiir  den deutschen L ieferer fiihren; 
denn nunmehr dreht der ausliindische Abnelmier 
den SpieB um; er sieht, daB er infolge der 
Steigerung des M arkkurses mehr eigene W ahrung 
aufwenden mufi, macht infolgedessen Ansprueh 
auf Ermiifiigung des Kaufpreises in M ark oder 
zieht den A u ftrag  zuriick. Zahlreiche derartige 
F a lle  sind in le tz ter Zeit bereits yorgekommen 
und sollten schon deshalb bekannlgegeben werden, 
um zu zeigen, dafi auch jenseits der Grenzen 
die V ertragstreue niclit allen Kaufleuten ais 
hochst.es Gebot g ilt, namentlich nicht denjenigen,

‘ ’) Die Umrechnung der Devisen in Mark erfolgte 
zum mittleren Monatsl.urse.

' die bei ihren Einkaufen in Deutschland auf ein 
w eiteres Fallen  der M ark gerechnet haben.

So wurde z. B . im Februar d. J .  von einer 
deutschen Firm a mit einer englisclien F irm a ein 
V erti ag geschlossen auf Lieferung von 30 0  Stuck 
Automobile innerhalb von 1 2  Monaten. D er 
P fe is  wurde in M ark vereinbart und sollte nach 
W ahl desdeutschenLieferers in deutscher W ahrung 
oder in auslandischer V alu ta  zahlbar sein. Am 
Abschlufitage stand das Pfund etw a 35 0 . A is 
die deutsche F irm a ihre Yerpflichtungen erfiillen 
und mit der L ieferung anfangen wollte, erkl&rte 
die englische F irm a, das Pfund sei aiff 2 20  
zuriickgegangen. E s ' w are ausgeschlossen, die 
W agen nocli in England rerkau fen  zu konnen. 
Sie verlangten deshalb eine Nachpriifung des 
V ertrages.

D er ehrliche auslandische Kunde wird stets 
vorzielien, iń der W ah rungseinesLandes zukaufen, 
wie es schon in gewohnlichen V orkriegszeiten  der 
F a li  w ar. Man kann dem Auslander auch nicht 
immer zumuten, daB er sieli schon am T age  der 
B estellung fiir die vo lle  Kaufsumme in deutscher 
W ahrung eindeckt, namentlich dann nicht, wenn 
es sieh um grofie Summen, lange L ieferzeiten  und 
langfristige Zalilung handelt. W ill aber der deut
sche A usfiihrer unbedingt schon bei Bestellung 
wisson, w as er fiir seine Lieferung in M ark er- 
halt, weil er fiir Devisen unm ittelbar keine V er- 
.wendung hat, so kann er trotzdem in Auslands- 
wahrung verkaufen, wenn er seine Devisen schon 
am B estellungstage der Reiclisbank zum Zeitpunkt 
des Falligkeitstages yerk au ft oder einen auf den 
Abnehmer gezogenen W echsel diskontieren laBt, 
wobei gegen geringe V ergutung der T ageskurs 
fiir die Umrechnung zugrunde ge leg t wird. E ine 
Anerkennung des W echsels durch den K au fer ist 
nicht erforderlich. Die Diskontierung erfolgt auf 
drei Monate. F iir  langere Zahlungsfristen und 
fiir grofiere E inzelbetrage, etwa fiir 50' 000 J i  und 
mehr, kommt der Terminhandel in Beti-acht. 
Voraussetzung fur die Uebernalime der Tei-min- 
devisen ist, daB die Forderungen auf tatsachlichen 
Ausfuhrgeschaften beruhen, was der Reiclisbank 
auf Verlangen ' durch V o rlage  der urkundlichen 
Unterlagen nachzuweisen ist. Sam tliche Reiclis- 
baukanstalten konnen den beteiligten Kreisen ge- 
nauere Auskunft iiber die Diskontierung der 
W echsel und die Term inverkaufe geben, ein V er- 
fahren, das von der vorenvahnten ge^nderten 
Stellungnalime zur F ra g e  der Zalilung in frem der 
W ahrung nicht beriihrt wird.

E s  sollte die F ra g e  des T erk au fa  in Auslands- 
wahrung nicht davon abliangig gemacht werden, 
ob die M ark steigende oder fallende Neigung h a t; 
denn niemand kann yoraussehen, wann die eine 
Neigung aufliort und wann die andere anfangt. 
Entscheidend ist yielm ehr die Stetigke it des M ark
kurses, und solange dieser noch derartigen Schwan
kungen unterworfen ist, wie w ir sie taglich erleben,
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kann die M ark ais W ertm esser auf dem W elt- 
m arkte nicht dienen. E in  in Mark- festgesetzter 
Mindestpreis kann lieute den W eltm arktpreisen 
entspreehen. Steigt aber die M ark, so wird der 
deutsche Auśfuhrer mit dem vorher festgesetzten 
Ausfuhnnindestpreise nicht mehr wettbewerbsfiihig 
sein; M it  hingegen die M ark, so yerkauft er zu 
b illig .u n d  kommt in den R uf des ,,Dumpingsu . 
D e r  Y .o r  s o l i  l a g  d e s  E e i c h s k o m  m i s s a r s  
f ii r A  u ś - u u d E  i n f u h r b e w i 1 1  i g  u n g , d i e 
a u s l i i n d i s c  b e  W a h r u n g  w e n i g s t e n s  a i s  
i i m e r e  B  e r  e c h n u n g s g  r  u n d 1 a g  e a n z u -  
w e n d e n , s o l l t e  d a h e r  g a n z  a 11  g  e in e i n 
z u r  u n b e d i n g t  en  F o r d e r u n g  f u r  a l l e  
A u f i c n h a n d e l s s t e l l e n  e r h o b e n  w e r d e n .

Z  u s a m in  e n f a s  s u n g :

Aus volkswirtschaftlichen Grimden an der 
Forderung der Bereclinung in stetiger Auslands-

wilhrung bei Ausfuhrgeschilften grundsatzlich fest- 
zuhalten. Mit Rucksicht auf die durch das 
Steigen der M ark liervorgerufene Erschw erung 
des Ausfulirhandels ist jedoch eine lockere Hand- 

/ habung dieses Grundsatzes durch dio AuCen
handelsstellen geboten. Unbedingt festzuhalten 
ist an der F e . s t s e t z u n g  d e r  . A u s f u h r -  
m i n d c s t p r e i s e  in  f e s t e r  A u s l a n d s -  
wr i l l i r u n g ,  wrobei diese P re ise  nach wie y o r  
e n t s p r e c h e n d  d e n  W e l t m a r k t p r e i s e n , -  
nicht aber naeh dem jew eils ^herrschenden In- 
landpreise festzusetzen sind. W  o d ie  W e l t -  
m a r k t p r e i s e b e r e i t s  u n t e r  d e n  I  n- 
1 a n d p r e i s e n l i e g e n ’, i s t  m i t  a l l e n  
M i t t e l n  e in  A b b a u  d e r  I n l a n d p r e i s e  
a n z u s t r e b e n .  Die Abfuhrung der Ausfulir- 
devisen an die Reichsbank ist nach wie vor 
wiiiischenswert, iiamentlich dann, wenn es sich 
um um fangreicbere Geschiifte handelt.

Umschau.
‘̂ Gasgeheizte Kalkbrennofen in Amerika.

Boi der groBen Bedeutung, dio dio Frage der ICalk- 

versorgung fiir dio deutsehen Stahlwerko gewonnon liat, 
ist es wichtig, iiber don gegenwiirtigen Stand der Kalk- 
brerinofon 111 Amerilca Naheres zu orfahren.

Aus einem Aufsatz von W . D. M  o u n t geht her- 

vor, daB audi in Amerika dio Kalkworke mehr und mehr 
dazu iibergehen, den Kalk in gasgoheizton Schachtofen 
zu brennen, und zwar sowohl wegen dor bessoren Be- 
sohaffenheit des Kalkes ais auch wegen der groBoron 

Wirtschaftliehkeit des Vorfahrons in bezug- auf Brenn- 
stoffkosten usw. Die Beheizung von schachtformigeh 
Kalkbrennofen durch Gas ist in Amerika nach Mount 
niclit neu, ebenso nicht die Anwendung kiinstlichon 
Zuges.

Zum Brennen von ICalk wurdo in Amerilca bisher 
mit Vorliebe Holz yerwendet wegen der guten damit 

erzielton Kalkbeschaffenheifc. Dio Schwierigkeiten in der 
Be8chaffung des Brennholzes und die hohen Holzpreise 
fiihrten dazu, an Stelle der Begiehtung m it Holz dio 
Oefen m it Generatorgas zu beheizen, das aus- schwefel- 
armen bituminosen Brennstoffen erzeugt wird, die Tern- 
peraturverhaltnisse im Ofen genau zu iiberwachen und 
zu regeln und eine bequeme Regelung fler Leistung, der 
Ztigstarko usw. herbeizufiihron.

Der Schachtquerschnitt (vgl. Abb. 1) ist kreisrund 
und hat einen lichten Durchmesser von 2,44 m. Dio 
gesamte Hohe bis Oberkante Besehiekungsbiihne betragt
18,3 m, dio gesamte Hoho der Kalle- bzw. Kalksteinsiiule
14,7 m. Der ganze Ofen ist von einem Blechmantel um- 
schlossen. Dio untero Begrenzung des Sehaehtes bildet 
eine selbsttatig und ununterbrochen arbeitendo Ent- 
iiahmovomchtung fiir den ęebrannten und abgekiihlten 
Kalk. Oben ist; der Sehacht gesohlossen und rnifc einer 
trichterformigen Aufgabevorriehtung yersehen, deren Vor- 
schluti durch einen PreBluftzylindor in  Bewegung gesetzt 
wird. Der gebrannto Kalk wird durch ein Forderband 
nach dem' Vorlado- bzw. nach dem Lagerplatz gebracht; 
dcsgleichou wird der rohe Kalkstein durch ein Forder

band dem Aufgabetrichter auf der Besehiekungsbiihne 
zugefiihrt. Die Besehickung erfolgt in . Zeitabstanden 
von je einer Viertelstunde; das Gowichfc einer Beschik- 
kung betragt 454 kg.

1) Chemical and Metallurgical Engineering 1919, 
S. 428/30.

Zur Beheizung dient Generatorgas, das durch eino 
Anzahl in einer Ebeno um den Schacht angeordnetel 

Dusen eingefuhrt wird. Die Gaszufulir zu den einzelnen 
Diison wird dureli wassorgekiihlte Ventile gerogelt. Die 
Anordnung und Ausfiihrung der Dusen soli derartig 
sein, daB eino guto Verteilung des, Gases stattfindet 

, und ein Aufsteigen des Gases an den Wanden und damit 
ein Totbrennon dos Kalkes am Schachtumfang und ein 

Niehtgarbrennen in der Mitte vollkommen vermieden
■ wird. Dio Verbronnungsluft stromt unten an der Ent- 

nahmevorrichtung in den Sehacht, wird an dem herab- 
sinkonden heifien Kalkstein hoch vorgewiirmt und mischf 
sich oberhalb der Diiscnebeno im Schacht seibst m it den 
einstromenden Gas.

Der Kalk gelangt kalt aus dem Ofen. Wie bereits 
bemerkt, betragt die gesamte Hohe der Kalk- und 

Kalksteinsehieht 14,7 111 ;• davon bildet das unterste Vier- 
tel (bis zu den Dusen) dio Ktihlzone, das dariiber be- 
findliche Viertel die eigentliehe Brennzone und dio obere 
Halfte die Vorwarmzone. Im  Bereieh der Brennzono 
sind in drei Ebenen Schauloeher zur Beobaehtung dc  
Feuers yorgesehon. In  der Mitte der Brennzono b« 
finden sieh zwei Pyrometer zur Ueberwaehung der Bronn 
temperatur.

Die Abgase werden durch dio Ofóndeeko hindurch 
abgesaugt, und zwar vermittols kiinstlichen Zugos, der 
dio Leistungsfahigkeit und Ilegelbarkeit des Ofenbefcriebes 
sehr erlioht. Der Zug wird Elurch ein Ventil in der 
Absaugeloitung auf der Besehiekungsbiihne geregelt. Der 

Ventilator fiir den kiinstlichen Zug befindet sioh neben 
dem Ofen auf Iliittenflur. Dort sind auch die Regel- 
einrichtungen fiir dio yerschiedenen Ventile und die 

Ablesegorate der Pyrometer uutergebracht.
Die zweckmaBigsto Anordnung soli in Gruppen zu 

je seehs Oefen bestehen. In  der Mitte einer solchen 
Gruppe befindet sich der zugehorige Gaserzeuger.

Vier solcher Oefen sind seit fiinf Jahren auf der An

lage der Farnam Cheshiro Limo Co. in Farnam, Mass., 
zufriedenstellend im Betrieb. Jeder Ofen liefert 25 tf ge
brannten Kalk in 24 st boi einem Kohlenverbrauch von
16,7 bis 20 0/0, auf den' gebrannten Kalk bezogen, je 
nach dor Gute der Kohlen. Die Betriebsorgebnisse in  
bezug auf Wirtschaftliehkeit des Verfahrens, Leistung 
und Besehaffenheit des Kalkes sollen gute sein.

Es liegt nahe, den zuletzt beschriebenen amerika

nischen Ofen einerseits und die bisher bekannt- ge- 
wordenen deutsehen gasgeheizten Kalkbrennofen ander-
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seits eiijcr yergleichenden Botrachtung zu untemchcn. 

Ilinsichtlich der Bauart fallen vor allem folgendo Unter

schiede auf:
1. Der Schachtquerschnitt ist bei den deutschen Oefen 

langrechteckig bzw. angeniihert oval, bei den ameri
kanischen Oefen dagegen kreisrund.

2. Die deutschen Oefon arbeiten m it naturlichcm- Zug, 
die amerikanischen mit kiinBtlichom Zug.

Infolge der Anwendung kiinstlichen Zuges ist die
Leistung des amerikanischen Ofens verhaltnismaBig sohr 
hoch, wenn man beriicksichtigt, dafi dieser Ofen nur 4,7 m2 
Schachtąuerschnitt hat gegen 12,5 m2 beim Lochner-

Ofen, der hochstens 
nur ebenfalls 25 t/24 
st liefort. Dio antei- 
ligen Anlagekosten 
des Ofensehacbtes 
sind ungefahr yer- 
haltnisglcich dem in- 

neron Umfang des 
Ofenschaohtes. Dioser 
beti agt beim amorika- 

nisohen Ofen 7,7 m, 
beim Lochner • Ofen 
18,5 m, ist also 2,4 
mai so groB. Selbst 
wenn man bóriick- 

sichtigt, daB der Loch- 
ner-Ofen ebenfalls mit 
kiinstlicbem Zug be- 
trieben werden kann 
und die auBerordent- 
lich giinstigo An

nahme macht, daB 

seine Leistung auf 
das Doppclte, niimłioh 

50 t/24 st, sich or- 
hohen wiirde, so isfc 
der innere Ofenum- 
fang, auf dio'gleiche 
Leistung bezogen, 

beim Lochner-Ofen 
immer noch um 20 %  
groBer ais beim run- 

den amerikanischen 
Ofen; Ungefahr yer- 
haltnisgleioh dem in 
neren Ofenumfang ist 

auoh der Vcrschlei0 
des feuerfesten Fut- 

ibb. 1. Amerikanischcr Gasschaehtofcn. ters, und damit die

Instandhaltongskos- - 
ten dos Ofens. Auoh in dieser Beziehung ist der ellip 
tisohe Quer.schnitt im Nach teil Igogeniiber dem kreis- 
runden Querschnitt.

Ferner ist. zu iiberlegon, daB die Gase am Umfang 
geringeren Widerstand finden und infolgedessen hier 
groBcre Gasmcngon aufzusteigen bestrebt sind ais in der 
Ofenmitte. Am gunstigsten vcrhalt sich in dioser Be
ziehung somit dieienige Quersclmittsform, bei der das 
Yerhaltnis Umfang zu Flachę am kleinsten ist, und das 
ist der Kreis.

Auch in bezug aut gleichmaBigen Durchgang- der • 
Beschickung yerhalt sich der kreisrundo Querschnitt 
giinstiger ais der rechteckig-ovale, bei dcm besonders 
in den Ecken und an den Schmalsciten Stauungcn der 
Beschiekung leichter auftreton konnen. Dio Gefahr des 

Iliingens der Gichten ist jedenfalls bei dem im Mittel 
nur 1,6 m weiton liochner-Ofen weit groBer ais beim 
runden ameriltanischon Ofen von 2,44 m 0 . Tatsach- 
lich geht aus den Erfahrungen eines deutschen Werkes 
mit dcm Lochner-Ofen herror, daB ein Ilangen der 
Gichten zuweilcn vorkommt, wenn aucli nur selten.

An und fiir aich ist also Ilinsichtlich der Anlage- 
und Instandhaltungskosten, der Einfachheit der Bedie-

nung und der Ifaltbarkeit und Stańdsicherheit des 
feuerfesten Mauerwerks der rundo Qucrschnitt dcm oval- 
rechteckigen uberlegen, desgleichen in bezug auf. die 
einfacho Ausfuhrung und das gute Arbeiten der, sclbst- 

tiitigon Boschick- und Entnahmeyorrichtungen.
Die elliptisch-rechteckigo Fonu der deutschen gas- 

goheizten Kalkofen ist gewiihlt worden, weil man

- furchtote, daB bei groBer le istung und • entsprechend \ 
groBem Durelimasser dos runden Schachtes dic Gaso nicht 
bis in die Mitte dringen wurden. Dieso Gefahr scheint 
nicht eogroB zu sein, wenigstens bei nicht allzu groBcn 
Leistungen und bei lichten Weiten bis zu 2,5 m. Auch 
auf dcm erwahnten rheinisch-westfiilisohen Werk besitzt 

der Schacht oine lichte Weito von 2 mf ohne daB sich 
derartige Nachteilo gezeigt haben. Dieser Gefahr kann 
durch cntsprcchende W a h l der Gasgcschwindigkeit in den 
Diiseil, wenigstens bis zu gewissen Schachtdurchmesscrn, 

vorgebeugt werden, auBerdem auch dadurch, daB man 
die Schachthoho etwas groBer wiihlt, damit das Gas Zcit 
hat, sich bis in die Mitte auszubrciten. Im  ubrigen ist, 
wie bereits niiher ausgefiihrt, die Gefahr der ungleich- 
lniiBigen Gasvorteilung gerade beim rcchteckig-ovalcn 
Querschnitt. wegen des ungunstigen Verhaltnisses von. 

Umfang zu Flachę vorhanden.
Dic Leistung kann durch kiinstlichen Zug bedeutend 

erhoht werden, was aus Wirtschaftlichkeits- und betriebs- 
tcchriischcn Grunden jedenfalls setó zu empfehlcn ist. 

Wio weit der kiinstliche Zug dagegen bei oval-rećht- 
cckigem Qucrsc!lmitt ohne die Gefahr unglcichmiiBigen 
Brcnnens angewendet werden kann, vermag nur dic Er- 
fahrung zu lehren.

Der im rhcinisoh-Westfalischen Bezirk im Betriebe 
befindliche Gasofen m it rechteclrig-abgerundetem Schacht 
von etwa 2 X 4  m lichter Weitc und rd. 7 m2 Quer- 
schnitt soli nach Angaben des Erbauers in 24 st 30 t 

Icisten bei naturlichcm Zug. Dor bisherige, wenn auch 
nicht ununterbroohenc Betrieb scheint dieso Angabe a..- 
geniihert zu bestatigen. Es ist auffallend, daB dieser 
Ofen mit seinem kleinercn, aber der Kreisform sich 
nśihernden Querschnitt doch ebensoviel oder noeh um 
20 o/o mehr leistot ais der Lochner-Ofen init seinem ljm 
80 o/0 groBercn, jedoch um 0,4 m schmaleren und sehr 
langgostreckten Querschnitt. Das ist vielleicht eine Be- 
stiitigung dafiir, daB dic Krcisform auch fiir gasgeheizte 
Kalkbrcnnofen die giinstigste ist.

Welche Quorschnit.tsfoi’m sich endgiiltig ais die beste 
durchsetzen wird, soli hier nicht vorhergcsagt worden, 
da hicriiber nur dio śpateren praktischen Erfahrungen 
entscheiden konnen. M it lorstchendem sollte nur dar- 

gclegt werden, wie wichtig es ist, diese Prago eingehend 
zu priifen und gegebenenfalls bcidc Formen auf einem 
Werkneberieinander unter gleiehen Betriebsbcdingungcn 

zu erproben. G Ncumann

Verfahren zur Bestimmung von Wolfram, Molybdan und 

Vanaiin in ihren Ferroteglerungan.

^ M it te ilu n p  a u s  dem  C h e m ik e ra u ss c h u f l d e s  Y e re in s  d eu tsche r E ! * e n -  
liiitten leute.)

1. B e s t im m u n g  dos W o lf r a m s  in  F e r r o w o lf "  

ram  und  W o lf r a m in e ta l l . *

0,5 g der feingepulyerten Probo werden nach vor- 
Bichtigom Boston im Platintiegel mit.etwa 0 g Natrium- 
Kaliumkarbonat aufgescblossen. Die Scbinelzo wird 
mit Wasser ausgelaugt, der Ruckstand ausgewaechen 

undabormalsmitNatrium-Kaliumkarbonat geshmolzen. 
Die filtrierte Loaung wird m it dem ersten Filtrat yer- 
einigt, zur Abscheidung yon gelostor Tonerdo, Kiesel- 

sSure und Mangan m it Ammoniumkarbonat und cinigen 
Tropfon Alkohol zumSieden erhitzt, nach zweistiindigem 
Stehen abfiltriert und m it sodahaltigem Wasser aus- 
gewaschen. Das Filtrat wird m it yerdiinnter Salpeter- 
sSure unter Yerwendung yon Metliylorange ala Indi- 
kator neatralisiert, zum Austreiben der Kohlonsflure 
zum Sieden erhitzt, heili m it Mercuronitrat gefallt und
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tropfenweiso m it Ammoniak Tersetzt, bis der Nieder- 
schlag dauernd grau gefurbt ist. Dor Niederschlag 
wird nach dom Absitzon filtriert, m it hoiBom mercuro- 
nitrathaltigom Wasser ausgewaschen und unter dem 
Abzugo gogluht. Das gegliihte Wolframtrioxyd wird nach 
Bohandluug mitFluBaauro mehrmals m it oinigen Gr.amm 
Ammoniumchlorid abgoraucht, bis kein Gowichtsyer- 
lust mehr festzuatellen ist. Zur Bestimmung otwa 
vorhandonon ChromB wird das Wolframtrioxyd mit 
Natrium-Kaliumkarbonat aufgeschlossen und in dor 
Losung dor Schmelzo das Chrom m it Thiosulfat bo- 

stimmt. W 0 3 : W =  1 : 0,7931.

2. B e s t im m u n g  des M o ly b d itn a  im  F e rro-  

m o ly b d a n .

1 g dor foingepuWortou Probo wird in 25 cm 3 
SalpetersSure (1,2) golost, ein otwa vcrbleibondor 
Riickstand mit otwas Natrium-Kaliumkarbonat aufge- 
schloBsen, der wiissorigo Auszug dor Schmelze m it der 
Losung yoreinigt, und das Ganze "mit 5 cm3 konzen- 
triertor SchwefolsSuro abgoraucht. Die Liisung wird 
in einem 1 - Liter - MoBkolbon mit Ammoniak in reich- 
lichem UebersohuB vorsotzt, mindestons zwei Stundon 
in dor W iirmo stehen golasson und nach dom AbkUhlen 
aufgofilllt. E in Toil dor Liisung wird durch oin 
trockenes Filter gogohen, 200 cm3 entsprechend 0,2 g 

Einwago abgomossen und boi 50 bis 00° m it Schwofol- 
wassorstoff gesiittigt, his dio Losung dunkolrot ist. 

Nach otwa 20 Minuton wird sie m it yordilnnter Schwefel- 
siluro (1 : 5) in geringem UeberschuB yersotzt, dor 
Niodorschlag nach zweistiindigem Stehen in der Wiirme 

abfiltriort, zuerst m it schwofelsiiure- und schwefel- 
wassorstoffhaltigom, zum SchluB m it alkoholhaltigem  
Waesor ausgowaschen und gotrocknet. Dor vom Filter 

gotrennte Niederschlag wird mit dom gesondert yoi- 

aschton Filter durch Yorsichtiges Erhitzon im  Porzel- 
lantiogel in Mo 0 3 iibergefiihrt und ais solchos gewogo”. 
Mq 0 3: Mo =  3 :2 .

3. B e s t im m u n g  d e s Y a n a d in s im  F o rro  y an ad  in.
0,8 g dor feingopulyorton Probo wordon in einem 

groBen Erlenmoyerkolbon in 20 cm3 Salpetersauro 

(1,2) golost, m it 20 cm3 konzontriertor Schwefelsfiuro 
Yersetzt und bis zum Auftroton der weiBen Diimpfe ab- 
geraucht. Nach dom Abkiihlon wird droimal nach 

Yorsichtigem Zusatz von jo * 25 cm3 Salzsiiuro (1,19) 
eingodampft. Nach dom letzten Eindampfen, das so 

weit fortgesotzt wird, bis sich reichlich weiBe Schwofol- 
saurodampfe entwickoln, wird der Kolben m it einem 
Uhrglase bedockt, so daB oxydierendo Diimpfe fernge- 
lialten werdon. Nach dom Erkalten wird m it etwa 
300 cm 3 ausgokoehtom, sauerBtofffreiem Wasser ver- 
dflnht, 15 cm 3 Phospliorsiiure (1 : 3) hinzugegeben und 
mit Permanganat bei 60 bis 70° titriert. Es ompfiehlt 
sich, den Titer der Pormanganatlosung mit reinor Ya- 
nadinBiłuro oder mit einem Forrovanadin you bokanntem 
Gehalt zu atollen.

Einlache Festigkeitspriifeinrichtungen.

\ Zwoi einfache Festigkeitsprufcinrichtungen sind von 
Charles F rćm o n t1) gebaut worden, um ZerreiB- und 

Schlagproben ohne Besehaffung kostspieligcr Apparate 
ausfiihren zu koimen.

Die Yorrichtung fur ZerreiByersuche besteht aus 
cinom zweitciligen Gcstell. Durch Zuspannen einćs 
Scliraubstockes (Abb. 1) gehen die beiden Schcnkel 
infolgo Zwischenlagerunj; oiner Walze ais Drchaehse oben 

auseinander und beanspruchen so dic zwischen ihnen 
eingespannte Probc (Abb. 2, anniihernd naturliche GroBe) 

auf Zug. Zur Kraftmessung wird dio elastische Form- 
anderung des Gestells benutzt und durch eine Zeiger- 
ubertragung (rechts oben in  Abb. 1) yergroflert. Um 
Materialien vcrsehiedener Festigkeit und Dehnbarkeit bc- 

quem priifen zu konnen, kann die Probe in drei yerschie-

‘ ) Le Genie Civil 1919, 30. August, S. 205.

denen Entfernungen von dor Drchachso eingespannt 
worden. Eino besondere Dehnungsmcssung, auf die der 
Konstruktor keinen groBen Wert legt, ist nicht yorgo-

sehon; die Dohnbar- 
keit wird notigenfalls 
aus der Querschnitts- 

yerminderung nach 
dom Bruch crmittclt. 

W ill man dio Streck-

A b b i ld u n g  2. Z u g p r 0be.

grenze feststellen, so 
muB dio Probenobcr- 

fliiche zwecks Bcob- 

achtung des Auftre- 
tens von FlioBfigurcn 

poliert sein.
Kerbschlagversuche 

worden m it Proben 

vOn 3 X 4  mm Quer- 

schnitt und 15 mm  
Liingo mittols eines 

durch Feder kraft angetriobenon Hammors (Abb. 3) aus- 
go'uhrt. Dio duroh dio Probe nieht yerbrauchto Schlag- 

arbeit wird durch eine Fedor aufgefangon und mittelb

'A b b i ld u n g  1, . E in fa o h e  Y o r r ic h t u n g  

fU r Z e rre iB  fe rs u c h e  n a c h  F r ć m o n t .

A b b i ld u n g  3. K le in e r  H a m m e r  n a c h  F r ć m o n t  

JUr K e rb a c h la g re re u c h e .

eines unter der Grundplatte ange brach ten Zoigers in 

ycrgroBertcin MaBstabe angezeigt.j

Ob m it solclion primitiyen Apparaton der Material- 
priifung wirklich gedient wird, mufl bezweifclt -werden.

A. Schob

Deutsche Industrle-Normen,

Der NormonausschuB yeroffentlicht. in Heft 10, 
3. Jahrgang seiner Mitteilungen (Heft 10 der Zeitschrift 
„Dor Betrieb") folgendo Normblattontwiirfo:- 1 

DI-Norm 30 (Entwurf 1) Zeicbnungon, Bruchlinion, 
Sclinittflachen, Oberflaehcn, 
Schnittyerlauf.

DI-Norm 236 BI. 1 u. 2 (Entwurf 2) T-Nuten fiir'Auf- 
spannplatten.

DI-Norm 237 (Entwurf 2) V-NutenfiirAufspannplatton. 

DI-Norm 322 (Entwurf 2) Sohmiorringo.
DI-Norm 353 (Entwurf 1) Handgowindobol\rer,"] Roh- 

rengowinde.
Dl-Norm 360 (Entwurf 1) Schneideisen - Gowindeboli- 

rer, Rohrengewindc.
D I Norm 363 (Entwurf 1) Handbaokenbohror, Rohron- 

gowinde.
DI-Norm 406 BI. 1 bis 5 (Entwurf 1' Zoichnutigon, 

MaBointragung.

DI-Norm 407 (Entwurf 1) Oelglaser.”

DI-Norm 432 131. 1 (Entwurf 1) Sicberungsscheiben fiir 
Schrauben.
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DI-Norm 430 (Entwurf 1) Unterlogschoiben auf Holz- 

yorbindungen.
DI-Norm 439 (Entwurf 1) Flacho Socliskantmuttern.

Motrisclios Gowindo. 
DI-Norm 508 (Entwurf 1) T-Nutonstcino.

DI-Norm 509 (Entwurf 1) Sehraubpnkópfo fiir T-Xuton 

und V-Nuton.
DI-Norm 512 (Entwurf 1) Maschiuon - Baekonbohrer, 

lłohrengewindó.

Abdruclco dor Entwiirfo m it Erliiutorungon wordon 
gogon Bozahlung yon. 0,50 M fiir oin Stiick von der 
Goschaftsstello des Normonausschussos der deutschon 

Industrie, Borlin NW 7, Sommerstr. 4 a, yersandt.

Bei dor Prufung sich orgebondo E in w a n d o  kon- 
nen dor Gesch&ftsstello bis 15. J u l i  1920 bekannt- 
gegebon worden.

Arbeiten Deutscher Eisenbau-Werke aus den KriegsT 

Jahren 1914 bis 1918.

Der zwoito 'Teil des bishor unter obigor Ucber- 

sehrift- in unserer Zcitschrift1) yeróffontliehten Aufsatzcs 
von H. B o s o n b o r g  in Dusseldorf wird dcm-
nachsfc in der Zeitschrift „Dor Eisonbau“ erschoinen.

>) St. u. E. 1920, 22. Jan., S. 106 11; 12. Febr., 
S. 227/32; 19. Febr., S. 262/5; 11. Mar?, S. 358/64; 
15. April, S. 510/4; 22. April, S. 641/6.

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen.1)

14. Jun i 1920.

K l. 12 e, Gr. 2, S 50 549. Hochspannungseloktrodo 
fiir elektrische Gasroinigor nach Pat. 314 775. Zus. z. 

Pat. 314 775. Siomons-Schuckert-Worko G. m. b. H., 
Siemonsstadt b. Borlin.

KI. 12 h, Gr. 2, M 66 821. Vorf,-ihren zur Herstel
lung einor Sehutzschicht fiir im Ofen zu brennondo 
Eloktroden. Franz Karl Meisor, Niirnberg, Sulzbachor 
Str. 9.

Kl. 18b, Gr. 2, G 47 158. Hoizcas-Rohrenyor- 
wiirmor. Fa. Franz Carl W . Gaab’, Diissoldorf-Oborkasscl.

K l. 18 e, Gr. 9, K  70 575. Blankgliihtopf mit 
Doppoldeckel. Kraft & Cio., Kaltwalzwerk, Hohen- 
limburg i. W.

K l. 21 h, Gr. 12, D 36 590. Spannvorrichtung, vor- 

zugsweiso fiir elektrische Widorstandsschweiflmasehinen. 
Doutscho SchwoiBmaschinon-Fabrik Becker & Co., Borlint- 
Sehoneborg.

K l. 24 a, Gr. 19, P 36 255. Verfahren zur Gewin
nung von Nobonorzeugnissen aus dem Brennstoff boi 
Dampfkesselfeuorungen m it zwisehen Brennstoffaufgabo 
und Rost eingeschaltetem Fiillschacht. Julius Pintscli 
Akt.-Ges., Berlin.

K l. 241, Gr. 1, C 27 805. Vorfahron und Vor- 

richtung zur -yerbrennung von festen, fliiŁsigen und 
gasformigon Brennstoffen. C. Caspar, Augsburg, Yolk- 
liartstr. 10, und Dr. Paul Wangomann, Borlin, Bulów- 

str. 80.
K l. 31 b, Gr. 2, K  71452. Formmaschine m it Ab- 

hobung dor Form voin Modeli durch Luft. Em il Klaon- 
hammer, Luneburg, Schlachthausstr. 5.

K l. 31 b, Gr. 11, S 47 755. Abgefodorto Ventil- 
8teuorung fiir Riittolformmaschinen. Hermann Maag, 
Kloinstoinbacli b. Durlach, und Friedrich Spernagel, 
Mannheim, Alphornstr. 46.

K l. 31 c, Gr. 1, H  76 350. Verfahrcn zur Herstel
lung yon Sandformen oder Kernen untor Mitverwendung 
von Sulfitlaugo. Karl Htittenes, Dusseldorf, Grafenberger 
Alleo 135.

K l. 40 a, Gr. 12, D 35 983. Schmelzverfahren und 
Sehmelzofon zur Gewinnung von Metali aus Erzen. 
Heinrich Dahlem, Wiirzburg, Sanderglazisstr. 41.

K l. 40 b, Gr. 1, Sch 51088. Verfahren zur Her

stellung von Legiorungon des Natriums m it Eisen, 
Mangan oder Silizium. Wilhelm Schuen, Hans Carl 
GroBpoter, GroB-Konigsdorf, Bez. Koln, u. Adolf Kemper, 
Olpo i. Wostf,

K l. 85 b, Gr. 1, W  49 586. Verfahren zur Ver- 
liinderung des Rostens von m it Wasser in Beriihrung 
bofindlichem Eisen. Dr. Reinhold von Walthor, Dresden, 
Munchener Str. 15.

17. Jun i 1920.

*) Die .Anmoldungen liegon yon dem angogebenen 
Tago an wahrend zweier Monato fiir jedermann zur 
Emsicht und Einsprucherhebung im Patentamto zu 
B o r l i n  aus.

Kl. 12 e, Gr. 2, IC 70 285. Entstaubungsanlago. 
Zus. z. Anm. K  66 407. Georg Kolb, Berlin, Fontano- 
Promonado 3.

K l. 12 o, Gr. 2, K  70 599. Nichtspriihondo Elek
trodo fiir elektrischo Gasreiniger. S ip l-^nj. Paul Kirch
hoff, Hannovor, Gabelsbergerstr. 18.

K l. 18 c, Gr. 10, K  67 161. Kanalofon m it urn- 
steuorbarer Regonoratiygashoizung. Heinrich Koppers, 
Essen-Ruhr, Moltkestr. 29. \

Kl. 21 g, Gr. 20, L 47 475. Vorriehtung zum Ent- 
dockon und Bestimmon dor Lago von Erz- odor Minoral- 
gangon auf oloktrischem Woge. . Hans Torkol Frodrik 
Lundborg u. Harry Johan Hjalmar Nathorst, Stoekholm.

K l. 24 c, Gr. 8, J  18 385. Ofon zum Sehmelzen, 
Gliihon, Harten o. dgl. m it Gasfeuerung. Aloxander 

Constantino Jonidos jr., London.
K l. 24 c, Gr. 10, H  78 574. Luftgokiihlter Gas- 

brenner. Siegfriod Huun, Gora, Thiiringen.
K l. 24 e, Gr. 10, M ^6 031. Vorriehtung zum solbst- 

tatigon Ein- und Ausschalton dor Gaszufuhr boi mit 
Gas bchoizten Dampforzeugorn. Heinrich Moycr, Ham 
burg, Hasselbrookstr. 126.

K l. 24 e, Gr. 10y S_47 968. Brenner fiir Gasfeuo- 

rungon. Franz Szametz, Budapost.
K l. 24 c, Gr. 10, W  4911)8. Vorrichtung zur ge- 

meinsamen Regelung oinor Gruppo von Gasfouerungen. 
Wilhelm Wefer, Uebach, Bez. Aachen.

K l. 24 f, Gr. 15, B 86117. Hilfsrost fur Wander- 
rostfeuorungen naeh Pat. 298 774. Zus. z. Pat. 298 774. 
Emil Bos8ort, Dorndorf, Rhongebirge.

Kl. 24 i, Gr. 6, St 31 238. Unterwindgebliiso fiir 
Fouorungon mit zwoi Aschonturen. M. Strohmeyor, 
Lagorhausgesellschaft, Konstanz a. Bodenseo.

Kl. 24 1, Gr. 3, M 58 605. Vorrichtung zur Ver- 

bronnung staubformigon Bronnstoffes, boi -welcher dor 
nicht yom Luftstrom fortgotrageno Brennstoff von oinor 

Riickfuhrscbraubo aufgegriffen und zuruckgebracht wird. 
John Erhard Muhlfold, Searsdalo, u. Virginius Zoilingor 
Caraeristi, Bronsyille, Westchester, New York, V. St. A.

K l. 24 1, Gr. 3, M 6U 103. Kohlenstaubfeuerung, 
boi welcher dem Brennraum eine zylindrischo gloich- 
aehsige Kammer yorgelagort ist, in welcher cin Bronn- 
stoff-Luft-Gcmisch einen schraubenformigen Wog zuriiek- 
logt. John Erhard Muhlfold, Searsdalo, u. Virginius 

Zeilingor Caraeristi, Bronxyille, Westchester, Now York, 
V. St. A.

K l. 48 b, Gr. 1, H  80 221. Motallreinigungs- und 

Entfettungsanlago. Max Hollor, Charlottenburg, Kant- 
str. 122.

K l. 48 b, Gr. 6, I I  78 795. Verfahron zur Ver- 
meidung der Bildung von Harteink und Zinkasche boim 
Yerzinkcn von Eisen. Carl Iieitmann, Dusseldorf, Ackor- 

str. 71.
K l. 49 i, Gr. 9, St 31 943. Yerfahren zur Herstel

lung endlosor Stahlbander aus Eisenbandern derart, daB 
das fyalbfertigo Band durch SchweiBen geschlosson und
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Gicflform fur Floischhaek- 
Alutniniumworkd Gobr.

Vorrichtung, um Bleche,

durch Walzon, Ziohon o. dgl. fertig boarboitot -wird. 
Sr.-Sfng. Wilhelm Stigl, Siomonsstadt b. Berlin, Brunneh- 

str. 7.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.

14. Jui)i 1920.

Kl. 19 a, Nr. 743 145. Schicnonschwollo. Jacob 
Alvin Hylo u. Jacob Williams Herman, Chicago.

Kl. 19 a, Nr. 743 150. Stofl- und Locliungsanord- 
tiung fur Eisonbahnschionon m it wemlburen Hartstahl- 
lcit9chionon. Josef Kohlmoyor, Berlin, Grollstr.'38. . /

-Kl. 21 h, Nr. 743 125. Elektrodo zur oloktrischen 

NalitschweiBung. Ewors & Co., lnh. Akt. - Gea. fiir 

Cartonnagonindustrio, Liibock.
Kl. 24 a, Nr. 743 400. Drehbaro Aschonfalltur mit 

durch Turbino angotriobonem Untorwindgebliiso. Molnis 
& Pfenningor, Komm.-Ges., Miinchon-IIirschau.

K l. 24 lv, Nr. 743 563. Feuorung fiir hoch- und 

minderwertige festo Bronnatoffo. JohaYinos Winkel, 
Frankfurt a. M., Hauptgliterbahnhof, Zufulirstr. 144 o.

Kl. 31 a, Ńr. 743 407. Sęhmolzkossol fiir Metalle 
und Motallogiorungen. Friod. KruppJAkt.-Ges. Gruson- 

werk, Magdoburg-Buckau.
Kl. 31 c, Nr. 743 273. 

maschinen aus Aluminium.

Honsol, Moscheiio.
Kl. 48 d; Nr. 743 244. 

insbesondoro Zinkblooho, m it einer inetallisoh vollstiindig 
roincn Oborflilcho zu vcrsohen. Elcctro-MetallsehwoiBoroi
G. m. b. H., Borlin.

Deutsche Reichspatente.

Kl. 18b, Nr. 298 847, vom 31. Mai 1916. Roeh ling-  
scho Eisen- und  S ta ll!w orko , G. m. b. H., und  'Sipl.- 
^nę j.'W ilhe lm  Rodonhattser in  V o lk lin go n  a. Saar. 
Yerfahren nebst Pfanne zur Dtsozydation voii Eisen und 
Stahl mittels Kalziumkarbids.

Das Kalziumkarbid wiid dcm Eisonbade in flussigom 
Zustande zugesetzt, um Vorlusto zu vermciden und oine 
glęiohmaBigo Vorteihmg im Stahl zu orroifchon. Das Zu- 
setzen geseliioht am zweckmiiBigston in den in die Pfanno 
ausflioBondon Eisonstrahl. Zum Bofordorn und Flussig- 
halton des Karbids diont oino gut isoliorto Pfanne, dio 
vor Aufnahme Xlcs flusśigon Karbids olektrisch mindestens 

bis zum Sohmolzpunkt des Karbids yororhitzt worden ist. 

Dic Vorflussigung des Kalziumkarbids kann auch in der 
Transportpfannc selbst orfoigen.

KI. 24 C, Nr. 301 602, yom 18. Novombor 1916. Ehr- 
h a rd t & Schm er, G. m. b. H., in  S aarbrucken . Yer- 
jahren zur Vorbeliandlung von baclcender Kohle fiir die Ge
winnung des Slieksloffes nach dem Mondgasverjahren.

Dio Bitckkohle wird einor Vorbehandlung durch Er
hitzon bis auf 450° unterzogen, wobei sio ohne Scliiidi- 
gung ihros Stickstoffgehaltes von iliron Teorbestandteilen 
bofreit und ihr dio Backfahigkeit gonommon wird.

Kl. 7b , Nr. 303 381, vom 12. Oktober 1916. F e ltcn  

& G u ille aum e  Carlsw erk Akt.-Ges. in  Coln-Mul-  
heim . Geschof! presse.

oinorsoits dic in letzteren onthaltenon festen Toilo aus und 
fallon m it don Staubteilchen zu Boden, andorseits wird 
Wassordampf gebildot und gegobonenfalls Umsotzungon 

zwischon don iieiBen Gason und dem botroffonden Salz. 
Das duroh don Staub vorunreinigto niedorgofallene Salz 
kann boim ornouton Aufloson von diosom gotronnt und 

wieder bonutzt werdon.

KI. 40 a, Nr. 309 &77, vom 12. Januar 1918. Chomi- 
soho F a b r ik  B uckau  in  M agdeburg . Verfahren zur 
Entzinnung von WeifSblcchabfdlleti.

Von dor Erkonntnis ausgohend, daB dor boi dor Chlorie- 

rung dor. WoiBbleohabfąllo ontstohondo Zinntotraohlorid- 
dampf don oisornon ChloriorungsgofaBon sohr schiidlicli 

ist, wird dafiir Sorgo gotragon, daB dor Chloriorungsraum 
hiorvon andauornd praktisch frei ist. Man ontfernt don 
Zinntetraohloriddampf sofort nach seinor Entstehung von 
Beginn bis zur Beendigung (lor Entzinnung, sei es durch 

Absaugon oder durch sohr starko Kondensation, naoh 
unton hin aus dem Roaktionsboroioli. Es soli so golingon, 
dio Chloriorungmit unverdunntem Clilor boi Temperaturen 

bis zu 300 0 und gogobononfalls unter Druck auszufuhren, 
ohno daB das Eison angogriffen wird.

Kl. 40 a, Nr. 309 278, vom 30. Soptembcr 1917. Zu
satz zu Nr. 307 174; vgl. St. u. E. 1920, S. 168. Farbon-  
fa b r ik o n  vorm . E riodr. Bayor & Co. in  Loverkuson  
boi O o ln  a. R h . Yerfahren zur Aufarbeitung mangan- 
halliger Schlacken und Erze durch nasse Chlorierung.

Das Vo.fahron naohfdom Hauptpatent ist dahin vor- 

oinfacht wordon, daB man die gopulvorton manganhaltigon 
Schlaokon und Erzo m it don salzsauron Boizwassorn 
(Eisonchlorurlaugon) bei hohoror Temperatur unter Druck 
(otwa 6 nt.) bohandelt.

Kl. 24 0, Nr. SIO 173, vom 30. Jun i 1917. F r io d r ich  
S iemons in  B o rlin . Gasfilhrung bei mit Gas von ver- 
fchiedenem Druck gefullten Behdltern.

Dor ProBzylinder a.laBt don ProBkolbon b an beiden 
Etulen hindurchtreten. Diosor bositzt auf seiuon boidon 
Euden ProBdorne c, so daB bei jedem Kolbenhubo eino 
Pressung erfolgt.

KI. 12 e, Nr. 303 831, vom 14. Marz 1916. Dr. R ich . 

V e tte r le in  in  S chon ingen . Verfahrcn zum Enlstaulen 
von heiflen Gasen.

Dio hoiBon Gaso werdon durch oinen Sprulirogen iron 

Salzlosungon hindurchgefuhrt, Hiorbei schoiden ;«dh

Um boi Untordruok infolgo undiohter le itung  ont- 
stehoi)do Explosionon zu vorhiiton, wird dio Loitung a 
fiir das untor Unterdruck stohondo Gas von oiner zwoiton 

Leitung b umgoben, welcho mit einem unter Uobordruck 
stehenden Gaso gcfiillt ist.

Kl. 24 e. Nr. 310 174,
vom 22. Februar 1917. 
E u g cn D o lo n sk y  in  F ra nk 
fu r t  a. M. Groflgaserzeuger 
mit Drchrosl. ff

Dor untore Schaclitraum 
ist durch Fouerbrucken, Full- 
wiindo o. dgl. a, untortoilt. 
In  jeder Untorteilung ist ein 

Drehrost. b angoordnet, Es soli hierdurch oin gleich-' 
maBigor Betrieb ermoglicht werden.
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Statistisches.

Der Bergbau PreuBens im Jahre 1919.

Dio yom Ministorium fiir Handol und Gowerbo 

angostcllton und ycroffentliohten v o r l  ii u f  i g o n  Ermitt- 
lungon iiber dio Ergebnisao des Borgbaucs in PreuBen 
fur das Jahr 1919 ergaben oino S t e i n k o h l e n f o r d o -  
r u n g  von 112 031 341 t gogon 152 809 966 t im Jahro
1918. Abgesotzt wurden 111 707 554 (i. V. 154 041 404) t. 
Dio Zahl der beschiiftigten Personen bolief sieli auf 

664 020 gogon 503 970 im Vorjahre. An 15 rann- 
k o h l o n  wurden insgosamt 76 149 308 (83 450 190) t 
gewonnon. Zum Absatz kamen 76 137 219 (83464276)t. 
An Arbeitern wurden 104 326 (56 521) beśchaftigt.

Frankrcichs Eisen- und Stahlerzeugung Im Jahre 1919.

Naeh den Krmittlungcn dos „Comitó dc3 Forges do 

France"1) wurdon in Fritnkroich im abgelaufonon Jahro

2 4 12 149 t  R  o h e i s o n oinscbliofllieh 55 422 t  Eloktro- 
roheison erzeugt. Dayon waren 19U4 872 t m it iibor

0,1 %  Phosphor, 449 636 t Hamatit und 57 641 t Spiogel- 
oiscn, Forromangan, Ferrosilizium und andercs Sondor- 

rohoison.
Zur Erzeugung der ,gesaroten Roheisonmengo dien- 

ton 5 800 463 t  E r z o oigenor Forderung und 424097 t 

fremde Erz<*, dio hauptsachlich aus Deutsehland, Łuxem- 
1 burg, Spanieri, Portugal, Sardinion und Nordafrika ein- ., 
gofiilirt wurdon. An Manganorzon wurden 99 C29 t lind 
ten Schrott, Zuschliigon, Walzensinter usw. 038 465 t  ver- 

braucht.
Die S t  a h 1 h e r s t  o 11 u n g bolief sieh oinschlieBIich 

59 525 t StahlguB auf 2 186 260 t  und betrug damit 

nur 40,6% dcrVorkriegserzougung(1913:46866661). Dor 
Riickgang ist hauptsachlich auf die geringo Leistungs- 
fahigtóit der dureh don Krieg mitgenommenen Stahl- 
werko Nordfrankroichs zuriickzufuhren, wiilirend ander-

l) The Iron and Coal Trades Reviow 1920, 11. Juni, 
S. 808. — S. a. Motallborse 1920, 12. Juni, S. 918;

seits die Stahlwerko der nougewonnonon Gobiflto in 
folgo Bronnstoffmangels und Verkehrsschwłerigkeiten 
nicht voll ausgenutzt worden konnten. An dor Stahl- 
horstellung dea Jahres 19X9 waren ElsaB-Lothringen 
m it 40,2 % , Mittelfrankroich m it 24,2 %  und Ostfrank- 

roieh m it 12 ,6%  botoiligt, wiibrcnd yon der GuBstahl- 
orzeugung 48 ,5%  auf Mittelfrankroich und 21,2%  auf 

Nordfrankreich entfielen. Auf die einzelnen S o r t  o n 
yorteilto sich dio Erzeugung dea letzten Jahres wio fo lgt: 

Stahlblocke GuBstahl

< t % t 0/
/o

Thomasstalil . . . 1 012 542 47,6 374 0,6
Bessomorstahl . . 29 678 1.4 19 004 31,9

Siomons-MartinBtahl 1 033 825 48,6 31 341 52,7
TiegolguBstahl . . . 15 931 0,8 1 006 1.7
Elektrostahl . . . 34 759 1,6 7 800 13,1

2 126 735 100,0 59 525 100,0

Zur Stahlerzeugung wurden insgosamt 13 322 t Erz, 

1 617 323 t Roheisen allor Art und 788 959 t  Schrott 
usw. yerbraucht. Von den 2126 735 t  hergestellten 
Stahlblocken wurdon 2 076 338 t in den oigenen Hiitten 

yerarboitet, wahrend 50 397 t an fremde Worke geliefert 
wurdon.

I An H a l b z e u g  wurden 1 475047 t und an F o r -  

t i g o r z e u g n i s s o n  1 389 177 t hergestellt. Von don 
letzteron entfielen auf

Schlccon.........................131 787
Schwellen uAd Laschen 16 509
R a d re ife n ....................23102
F o d e m ........................ 10151
F onne isen .................... 204 809
llundelseisen . . . .  538 380 
Grobblecho . . . . .  23805
Mittel- und Felnblecho 215 971

W e if lb lc c h ....................19 435
Drahteisen........................  93 995
Walzdraht........................  18 395
ltshrcn.............................. 7 323
SchmledestUcke . . . 34262
G uG s tiic ke .................... 44 898
Andere Eraeugnisse 

nioht besonders genannt 5 349

19. Jun i, S. 958/9.

An O e f e n  waren im Jahre 1919 insgosamt 100 
Siemens-Martin-Oefen, 20 Tiegelofen und 17 Eiektro- 

*ofen, fornor 45 Thomas- und 19 Bessemerbimen in 

Betrieb.

Wirtschaftliche Rundschau.

Die Lage des’ englischen und belgisehen Eisenmarktes im M ai 1920.

I. GROSSBRITANNIEN. —  Dio bereits im Vor- 
monat bomorkbaro Riiokkohr des Eison- und Stahlgo- 
sehaftos in ruhigero Bahnon sotzto sich im Mai weiter 

fort. Auf den Londoncr Woclienborson fiir Eisen und 
Stahl beobactiteton Verkiiufer und Kaufer oino gewisse 
yorsichtigo Haltung, uud das Geschaft yerlief im all- 
gemeinen ruhiger ais soither. Es achien sogar in gewisssn 
Eisensorton mehr Materiał yerfiigbar zu sein. Dor Be
darf des Inlandes ist zwar noch immer sehr groB, m it Aus- 
nahme yon Schiffbauzeug war jedoch wonig Neigung 

yorhanden, sich reichlieher einzOdecken. Die Werke selbst 
sind nooh auf liingere Zeit m it Auftragen gut yersehen, 
so daB sie nicht untor allen Umstanden auf Hereinnahmo 
iiouer Geschiifto angewiosen waren. Das Ausland war 

niir m it geringoren Bostełlungen am Markte, und die 
Fob-Proiso sind nirgend gestiegen. Teilweise nahm man 
an, das Nachlassen der auslandischon Naehfrage soi nur 
yoriibergehender Natur, und der unbefriedigte Bedarf des 
Woltmarktes sei derart umfangreich, daB dio Verbrauchor 

schlieBlich doch aus ihrer Zuriiokhaltung wieder heryor- 
zutretan gonotigt seien. Andersoits aber erachtete man 
die gegonwartigen hohen Preiso fiir eine Belebung dos 
Gesohaftos ais hinderlich, zumal da vielfach weder Geld 

nochKredit in don einzelnen Landern zu haben sei. Unter 
diesen Umstanden gewann die Meinung immer mehr An- 
hitnger, daB die Preise ihren Hóhepunkt erreicht hatten 
und ein baldiger Preisabbau zu erwarten sei, ein Um

stand, der ebenfalls zu abwartendor Haltung der Kaufor 
boitrug.
iyj Dio Ausfuhr von Eisen und Stahl hob aioh gegen- 

iibor dem Vormonat und betrug in den einzelnen Monaten 
des Jahres gegenuber dem Vorjahro und den entspreohen- 
don Friedensmonatcn 1913 in 1000 gr. t:

Einfuhr Ausfuhr

1913 ! 1?19 1920 1913 j 1919 1920

Januar . . . 

Februar . . 
Marz . . . .  
Apr i l . . . .  

Mai .............

233,0 
193,4 
195,8 
lv 5,5 
178,2

52.6 
46.4 
35.1
14.6 

35,3

79.0
72.0 
72,5 
71,2 

83.4

443,2' 171,2 

363,5' 110,4 
398,6 160 1 

470,0! 174,2 
403,21 208,8

261,2 
231,1!

295,7,
274,4!
332,9:

Januar/Mai 996,0 184,0. 378,1 2138 <5 824,7 1395 2\

Zu Boginn des Monats wurde die Marktlage durch 
die in Aussicht stehonde Rogelung der K o h l e n  preise 
beeinfluBt, die notwendigerweiso eine Erhohung der 
Eisenpreise nach sich ziehen muBte. Der Preis fiir Industrie
kohle wurde Mitte des Monats um S 4.6, der fur Haus- 

brandkohle, der wahrend des Wintera um S  10 ermaBigt 
werden war, um S 14.2 dio gr. t erhoht. Gleichzeitig 
wurdo fiir Anfang Juni die Aufhebung der Aufsicht iiber 

die Yerteilung der Haushaltungskohle in Anssioht ge-

'X X V .
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nommen. Die Mongo dor ab 1. Jun i zur Ausfuhr froi- 
gegcbencn Kohlo wurdo auf rund 21 Mili. gr. t fest- 
gesctzfc, wovon Frankroioh 45 % , Italien 20.% und 
andere Landor 35 %  erhalten sollen. Dor Durehsohnitts- 
ausfuhrprois britisober Kohlo stollte sich im April auf 

<S 78.6 gegen 8 68.9 im Januar d. J ., und S 38.1 im 
April des Vorjahres. Dio Kohlenforderung im Mai war 
befriodigend und erfuhr nur in der Pfingstwooho eino 
morklicho Abnahme; in den vier Wochen vom 2. bis
29. Mai wurden gefordert: 4,67 —  4,86 —  4,83 und 
3,20 Mili. gr. t, das sind insgesamt 17,6 gegen 17,7 Mili. 
gr. t  in don vier Vor\voohen. K o k s  war etwas bessor 
angeboton, und der Prois stellte sich fiir guto Mittol- 

sorte infolgo dor duroh dio Kohlenpreiserhohung be
dingten Hinaufsetzung um S 7.3 auf S  62.9 ab Koks

ofen oder S 66.3 frei Hoohofen. Der Ausfuhrprois war 
S 140 fob. —  Das Goschiift in E i s e n e r z  verlicf ruhig, 
da die Vorbraucher mit Vorriiten gut versorgt waren 
und wenig Neigung zu neuen Kaufon zeigton. In  Middlos- 
brough brach am 12. Mai ein bis Pfihgsten wahrender 
Stroik der Dock- und FluBuferarbeiter aus, wodurch dio 
Erzvorriite der Hiitten erscliopft wurden. Dio Schiffs- 

fraohten Bilbao-Middlesbrough gingen auf S 27 zuruok; 
die Notierungen fiir bestes Bilbao-Rubio-Erz von 50 %  
betrugon S 49 cif boi S 17 Fraohtgrundlage, so daB sich 
der Preis frei Kai Tces-Ilafen auf S 59 stellte. M a n 

g a n  o rz  bliob knapp, da nur wenig indisohes Erz 
heroinkam, das S 4.6 die Einhoit oif kostete gegen 
S  4.3 im Vormonat. Vom Kaukasus waren Ladungen 
untorwegs, wovon eino Ladung von 7 000 gr. t —  die 

orste seit 1914 —  in England eingotroffen ist. Der 
Prois fiir Potierz stellte sioli auf S 4' die Einlicit.

In  R o h e i s e n  lag auBerordentlich starko Nach
frage vor, dio jedooh keino Befriodigung fand. Boson- 
ders in Cloveland-GieBereieison lierrschto nach wio vor 
Mangel, und da keino Anzeichon einer Steigerung der 
Erzeugung yorhanden sind, diirfte die Lage in den 
Sommormonaten iiuBerst angespannt bleiben. Dio 
Kohlenpreiserbohung bedingto eine Preissteigerung bei 
Clovcland-Rohoisen um £  17.6, dio jedoch koin Nach- 
lasson der inlandisclien Nachfrage zur Folgę hatte. Dio* 

Ausfuhrnachfrago lieB wegon der hohen Proise und dor 
Sehwiorigkoit, Angeboto zu erhalten, etwas naeh; auch 

kam reichlicheres Angebot aus Amerika, das Rohoisen- 
abschliisse m it England, Belgien, Holland und Italien 

gotatigt-hat. H i i m a t i t  war weiter stark begehrt, dio 
ganzo Erzeugung ist fiir oinige Monate Yerkauft. Dio 
Proiso fiir schottisches und Nordwestkiisten - Hiimatit 

wurden um S 10 erhoht, wahrend Nordostkiisten- 
Hamatit trotz der Kohlonproiserhohung unyerandert 
blieb, da das Fallen dor Fraohtsatze von den Erzougom 
ais Ausgleieh fiir die gestiegenen Brennstoffpreise an- 
gesehen wurde. Dio Nachfrage nach F e r r o m a n g a n  
blieb auBerordentlich śtark, fiir greifbare Mengen wurden 
erheblicho Pramien bozahlt. Das Festland war m it 
groflen Anforderungen am Markte, konnte jedoch wegen 
der groBen Knappheit nur schwer Angeboto erhalten. 
Der amtliehe Hochstpreis von £  37 fiir das Inland und 
£  45 fiir das Ausland wurdo kaum beachtet; fiir 76 bis 
80 %  Ferromangan wurden £  55 bis 60 geboten. Die 
R  o h e i s o n erzeugung betrug im Mai 738 000 gr. t, 

die S t a h l  gowinnung 848 0C0 gr. t. In  den Monaten 
Januar bis Mai wurden erzeugt:

In 1000 gr. t

Roheisen Stahl

1919 1920 1919 1920

Januar . 661 €65 71S 754
Ecbruar. 626 ' 645 734 798
Marz . . 691 699 758 840
April . . 647 671 66S 793
Mai . . . 671 7S3 755 848

Der S c h r o t t  markt lag fest und dio Nachfrago 
war allenthalben gut. GuBschrott kosteto i  12 bis 
12.5, Stahlsohrott etwa f. 11, Schmicdciscnschrott/ 11.5, 
Drehspano in Sehottland/ 9.12.6 und Bohrspano /  9.7.6. 
Im  Nordwesten war das Geschaft infolgo der Bosorgnis 
ubor eino Abnahmo der Schiffbautatigkeit etwas Stiller.

—  Dio Nachfrago nach H a l b z e u g  iiberstiog im ganzen 

immor noch das Angebot. Eine kleine Besserung trat 
oin im Angobot von Kniippeln, dio eino Preiserhohung 
erfuhren. Dio Walzworko an der Wostkiisto lieforten 

groBero Mongon Platinen, die samtlich vom hoimisclien 
Verbrauch glatt aufgenommon wurden. Aus Amerika 

lagen Angeboto auf Kniippel vor zum Preiso von otwa 
£  28 cif. —  Dor Markt in F e r t i g o i s o n  und - s t a h l  
wuide Anfang des Monats ebenfalls durch dio bovor- 

steliendo Kohlenpreisorhohiing beeinfluBt AuBerdem 
iibten der Ausstand der Kanalarbeiter in den Midlands 
und die immer noch ungeordneten Verkehrsvorlialt- 
nisse eine nachteiligo Wirkung auf die Fertigoisen- 
industrie aus, die dadurch teilwoiso zu Einsclirankungen 
oder Stillegung ihrer Walzwerkc genotigt wurdon. Dio 
Nachfrago war immer noch gut und dic Unterbringung 
von Auftriigen fur rascho Lieferung schwierig, da die 
Werke noch groBo Mengen alter Auftriigo zu erledigen 
hatten. Der amerikanischo Wettboworb wird im H in
blick auf dio dort zur Zeit boatehenden scliwiorigcn 
Verhiiltnisso fiir dio nachsto 7*it nieht gefiirchtct; da- 

gogen boton belgischo Werke kloine Mengen mit Licfer- 
zeiton von 4 bis 6 Wochen an. —  Dio Schienenwalz- 

werko waren ziemlich gut besetzt, eine Proisstoigorung 
trat hior trotz der erhohten Brennstoffpreise nicht ein. 

Fiir oine Reiho Walzorzcugnisse brachte dio Kohlcn- 
proiserhohung eine Preissteigerung von S 20 bis 3 
Die b: itischen Fob-Notierungen waren otwa folgendo: 
Trager £  30.— , T-Eison £  36.— , Winkę! £  32.10, Rund-, 
Flach- und Vierkanteisen £  35.— , Kesselblecho £  31.— , 
Schiffs- und Belialtorbleclio 3/„ Zoll und molir £ 30.— , 

Schwarzblocho .‘ /8 Zoll Ą 40.—  und, bestes Lancashire- 
Bandeisen £  39.— . Vbm Festlando war das Werk 
Sambre ot Mosollo fiir Trager- und U-Eisen im Markto; 
die belgischon Notierungen hiolten sich allgemoin auf 

dor Hohe dor englischen und betrugen fob Antwerpen: 
Trager £  28.15, Stabeisen £  27.10, Winkel £  28.— , 

T-Eisen £  29.— , ,l Plat ten/  35.15, ‘/is P la tten / 37.10 
d. t und Drahtstifto S 40 den Zentner.

Die bereits im Vormonate festgestellto Ruhe im 
WoiCbloohgesehafto hielt weiter an, die Nachfrage 

war miiCig Die WeiCblechwerke sind noeh fiir einigo 
Monate bosotzt und lialten einen Priisriiokgang in 
diesem Jaliro fiir unwahrscheinlich. Die Preiso waren 
etwa S 74 fiir rasehe Lieferung, S 72 fiir drittes und

S 71 fur lotztes Viertoljahr. —  Dor Markt in ver- 
z i n k t e n  B l o c h o n  war ebenfalls nachgiebigor; dio

6. !Mai 

1920

3. Juni 

1920

S d

R o h e is e n :
CleYelund-Gleflcreleltjen Nr. 1 - . 212.6 230.0

„ 3 . . 200.0 217.6
Cleyelund-Puddelrohelsen „ 4  . . 200.0 217.6

260.0 260.0

E is e n :
Stabeisen, gewiJtfnllcbe Qualltat . . 570.0 600.0 '

„ marklert (Staff.) . . . . 630.0 670.0
W inkclelsen.......................................... 675.0 605.0
T"Eisen bis 3 Zoll . . . . . .  . 585.0 605.0

S t a h l :  Epgland und Wales:
Knuppel, -welch ................................. 510.0 530.0
Platinen, W a l l l i e r ............................ 610.0 600.9
Schienen, 60 Pfund und mehr . . . 4G0.0 460.0
Schwellen und L a s c h e n ................... 5G0.0 560.0

450.0 460.0
450.0 480.0

Rund- und Ylerkantstllbey grofie . . 520.0 5S0.0
j »> u kleine . . 560.0 6200

Flachę Stabe ...................................... 520-540 580—600
Schiffs- und Behalterbleche . . . . 470.0 470.0
Kesselblecho . . . . . . . . . . 570.0 600.0

890.0 890.0
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Worko hatten noch geniigend Auftrage fiir dio naóhste 
Zeit yorliegen, jedoch suchten einige sich neue Auf- 
triigo horeinzuholen. Auch aus zweiter Hand wurden 
Po8ten zu billigeren Preisen angoboten, wahrend dio 

Mehrzahl der Werke an ihren Notierungen yon £  54 
bis 55 fiir 24 NormalmaB gowollto Bleche in Paketen 
festhielfc.

Die zu Anfang Jun i gultigen P r e i s e  stellten sioh im 
Vcrgleich m it dem Vormonat wie vorstehend angegeben. 

f
I I .  BELGIEN . —  Die giinatige Lago am belgisehen 

Eisenriiarkte, die im Yorjahr eingesetzt und von Monat 
zu Monat weitere Fortsehritte gemacht hatto und nur 
durch dio lange Zeit yorhandenen schwiergen Vor- 
kehrsyorhaltnisse und die unzuroichende Brennstoff- 

versorgung beeintrachtigt wurde, scheint wie in don 
iibrigen. Eisen orzeugenden Landern m it April ihren 
Hohopunkt orreicht zu haben. Der Mai brachte zum 
ersten Mnie seit Monaten kein weiteres Anziohón der
Eisen- und Stahlpreiso, und allgemein herrschto die

Ansicht, daB die Proise nicht nur an ihrem Hohepunkt 
angelangt seien, sondern iiber kurz odor lang einó fal- 
lende Richtung einschlagen wurden. Die auBerordcnt- 

lich hohe Preisstellung hatte sohon im Vormonat die 
Naćhfrage z. T. yormindert, und im Bericbtsmonat trat- 
die abwartendo Haltung des Verbrauchs in noch star-
kerem MaBe horvor, so daB man die Erzougung der
Eiscnindustrie, obwohl sio bei weitem noch nicht den 

Umfang der Vorkric2Szeit errcicht hatte, fiir starker 
hiolt, ais es der unumganglich notige Bedarf des Landes 
erforderte. Man glaubt sogar, daB eino Anzahl Werke in 

kurzem zuBetriobseinschrankungengenotigtsein wurden, 
wenn ibnen nicht das Ventil der Ausfuhr zur Ver- 
fiigung ftando. Doeh auch die Ausfuhr wurdo durch 
die Vorhiiltnisse der Wechsclkurso mehr und mehr 

erschwert; aus diesom Grunde wurden eine ganze 
Anzahl Auslandsgeschiifto von belftischen Krzougern zu- 

riickgewiesen. Dio Werke, die noch auf. Monate mit 
Auftragen versehon sind, glaubten auf solcho fiir Bic 

unyorteilhafte Goschafte nicht eingehen zu sollen, und 
hiolten ihre bisherigen Preise aufrecht. Die Ausfuhr- 

frage hat iibrigens bereits Erzeuger und Weiterver- 
arbeiter unter Beteiligung des Wirtschaftsministeriuras 

beschaftigt; es wurde zugesagt, daB die Ausfuhr nicht 
unnotigerweise beschrankt wordon solle; jedoch soli 
der Bedarf der inliindischen Fertigindustrio, namentlich 
fiir Lieforung von Fahrzeugen fiir Staats- und Vizinal- 
bahnen, sowio fiir allo Erfordernisse, die das Wohl des 
Landes beriihren, eine Vorzugsbohandlung genieBen.

Der E intritt ruhigeror Verhaltnisso am Eisenmarkt 
erfolgte zu einer Zeit, ais sich eine deutliche Beiserung 

in der Vcrsorgung mit B r e n n s t o f f o n  bemerkbar 
machte. Die deutschen Kohlenlie ferungon wurden im 

Mai regelmaBiger; vom x20. April bis 31. Mai kamen 
40 500 t  Kokskohle an, davon 37 000 t auf dem Bahn- 
und 4000 t auf dom Wasserwege; an ICoks wurden im 

Mai 16240 t zu Wasser und 700 t  m it der Bahn go- 
liefert. Fur Jun i hofft man auf noch staTkere Sondun- 
gen, da auch der Verkehr der Pendelziige goregelt ist. 

Nach Mittoilung des bolgischen Wirtschaftsminiśters 
stellten die Endo Mai ankommenden deutschen Bienn- 

stofflieferungen oine Menge von rd. 80 000 t  im Monat 
dar. Fiir Juni hofft das Kokssyndikat etwa 05000 t 
hemiischen und 20 000 t deutschon Koks zur Verteilung 

verfligbar zu haben. Einige Koksofenbatterien wurden 
wieder angeziindet, Sambro et Mossello setzte 75 und 
Athus-Grivegnee 28 Oefen in Betrieb. Die Kokapreise 

wurden fiir gewohnliche Sorte auf 112 Fr. f. d. t, fiir 
halbgowasohonon auf 132 Fr., gewaschenen 152 Fr. und 
Spezialsorten auf 157 Fr. f. d. t festgesetzt. iDer Koh- 

lenpreis wurde ab 1. Juni infolge von Lohnerhohungen 
im  Hennegau um 3 Fr. f. d. t erlioht. Die Kohlen- 
forderung ging im  April gegenuber dem Vormonate 
wieder zuriick, erreichte jedoch 99 %  der Friedensforde- 
rung. Die Arbciterzahl stieg auf 160 156 gegen 159 230

im Marz, daron 111489 unter Tiigo (110 712 im Miirz 

d. J.). Die Forderung stellte sich in den einzelnen 
Monaten 1919 und 1920 wie folat;

» 1019 1920

io"10001

la %der 
durchsclin. 
Mon&ta-For- 
derurig 1913

in lOOOt
In % der 
durcbscłin. 

Monnts-FBr- 
derung 1913

Januar . . . . 1238 65 1870 97,8
Februar . . . . 1276 67 1684 88
Miirz . . . 1434 75 .2006 105

1504 79 1901 99

1583 83

1467 77

1659 87 .
August . . . 1574 83
Septomber . . 1685 88
Oktober . . 1885 98,6
Noyomber 1692 88
Dezember . . 1549 81

Jahr 18 546 1 85

Im  Jahre 1919 wurden in Belgien 366 Ausstiindo 
beondigt, an denen 178 778 Arbeiter beteiligt waren; 

auf die Bergworke entfielen hiervon 57, die Metall- 
industrio 86 und Verkehrsunternehmungen 17 Streiks. 
Die meisten Ausstande verfolgten Lohnforderungen und 
Herabsetzung der Arbeitszeit, eino Anzahl dio Anerken- 
nung yon Gewerkschaften, andere den AusschluB yon 

Arbeitern oder Meistem und Wiederoinstellung von ent- 
lassenen Arbeitern.

R o h o i s e n  war immer noch knapp. Die Preise 
waren wio im Yormonat: 950 Fr. fiir GieBereieisen und 

900 Fr. fur Roheisen zur Stahlberoitung. Die Erzeu
gung an Roheisen im  April stellte sich auf 75 686 t,
d. i. 36,16% der durchschnittlichen Monataerzeugung

1913 gegen 66 009 t im Marz ( =  31,9% ). In  H a l b -  
z e u g  blieb die Lago schwierig, da immor noch Mangel

i herrschte; immerhin erhielten dio reinen Werke, be

sonders die Blechwalzworke, etwas bessere Lieferungen 
an Vorblócken und Platinen und konnten regelmaBiger 
arbeiten ais hisher. Eino weitere Erleichterung orhoffto 
man auch von der Ankunft auswiirtigen Halbzeugs. 
An Rohblocken und StahlformguB wurden im April 
100 274 t oder 48,7 %  der Fricdenserzeugung gewonnen 

gegen 78 985 t ( =  38,4%) im Marz. SchweiBeison- 
erzeugni=se wurden 15527 t  =  61 ,2%  (14525 t  =

57,3 % ) und FiuBstahlerzeugnisse 80 667 t, d. i. 56 %  
der Friedenserzeugung (90508 t  oder 58 .4%  im Marz) 
hergestellt. In  F e r t i g o i s e n  uhd S t a h l  wurden dio 
bisherigen Preise beibehalten; auch hier scheint der 
Hohopunkt in der Preisbildung erreicht zu sein. Vom 

Auslande war der Abruf umfangreich, neue Goschafte 
wurden weniger getiitigt. Dio Ausfuhrpreise stellten 
sich wie seither durchschnittlich 50 Fr. hoher ais die 
Inlandpreise. Stahlplatten und -bleche wurdon gut ge- 

fragt. Zur Wiederherstellung yon Arbeiter- und Bo-

1. Jani 1. Mai 1. Joni

1913 1920 1920

' Fr. f. d. t Fr. f. d. t Fr. Ł d. t

Thoraas-KoheUen ' . ............... 84 900- 950 900— 950
G-iefierei-Itoheiaen Luiemburg 80 950-1000 900—1000
Triiger . ................................... 165 1450 1450

dogi. fob Antwerpen . . 142,80 1500 1500
Schienen . . ...................... 1&0 1550 1550
SchweiBsfcabeisen Nr. 2 Irei

belg. Bahnb.......................... lf.2,50 — —
desgl. fób Antwerpen . ’ . 120,25 — —

FluflstabeUen frei belg. Bahnh. 142,50 1450 1450
desgl. fob Antwerpen . . 126,25 1500 1500

Bleche Nr. 2 ans Schweifleiaen
frei belg. Bahoh.................. ICO — —
deigl. fUr die Ansfulir 145 — —

Thomaablecbe .................... 155 1500 1500
desgl. fiir die Ausfuhr 143,75 1550 1550
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amtonhausern in don yom Kriego betroffenen Gegendon 
haben sich die Erzeuger der hauptsiichlich in Frago 
kommenden Baustoffe boroit erkiart, ausnahmsweiso 15 
bis 20 %  untor don giiltigen Preisen zu liofoi-n. Boi 
zwei im Laufe des Monats erfolgten Verdingungon dor 
bolgisohen Staatsbahn nuf Rader, Bolzen und Nioton 
kamon ziomlich hohe Preisforderungen heraus. Fiir zwoi 
Satzo Triobriidor fiir Lokomotiyon wurden 98 850 Fr.

Siegerlander Eisenstelnverein, G. m. b. H., Siegen.—
Wio wir dem Geseh&ftsboricht fiir das Jahr 1919 jpnt- 
nohmon, wurdo dio Vortragsdauer der Vereinigung, dio 

am 30. Jun i ihr Endo erreicht hatte, um zwei weitero 
Jahro yerlangort, nachdem 13 bisher auBenstehondo 
Grubon ihron Beitritt erkiart hatten. Durch die neu 
liinzugetretonon Grubon erfuhr der Verein einen Forder- 
zuwachs yon otwa 233 000 t im  Jahr. Dio ungiinstigsto 
wirtschaftliche Lago ist auch im Śiogerland auf Schritt 

und Tritt sichtbar. Infolgo dor ungoniigendon Zufuhr 

von Kohlen und Koks, dio durch den Wagcnmaogcl 

sowie durch einschneidende MaOnahmon des Kohlen- 
syndikats yorursaelit wurdo und wahrend des Stroiks 
der Ruhrkohlonarboiter ihren groBton Tiofstand cr- 

roichto, waren dio Siegerlander Gruben mohrmals ge
zwungen, die Fordorung zu boschranken und zcitwoiso 
ganz oinzustollen; aueh das Elektrizitiitswork Śiogerland, 
das eino Anzahl Gruben m it eloktrischom. Stroin vor- 
sorgt, konnte den Gruben nur don fiir die Wasser- 
haltung bonotigton Strom lietcrn. Ebenso yormoehton 
die Hochofonwcrko, ilie ihro Abgaso zur Erzeugung 
elektrischer Kraft ausnutzen, dio ihnon angesehlossonen 
Grubon Und andoren Worksabteilungen nur fiir die aller- 

notwondigsten Zwecke m it Strom zu, versehon. Eine 
Anfang Ju li 1919 zur Erreichung der Siobonstunden- 
schicht unter den Borgarboitorn ausgebroeheno Bewegung 
wurdo durch Sehiedsspruch einer Ministerialkommission 

beondigt, welche sich fiir die Notwendigkeit dor Boibehal- 
tung der bisherigen Schichtdauer ausspraeh Dor Sieger- 
lander Bergbau wurde dadurch vor einem woiteren er- 
hoblichen Riiekgang seiner an sich schon so stark ein- 
gcschriinktei) Forderung bewahrt. Dio Gesamtforderung 
aller Siegerlander Gruben betrug 1 771 967 t  gegen
2 222 387 t  im  Vorjalire, stellte sich also um 450 420 t  
=  20,26%  niedriger ais im Jahre 1918, obgleioh die 
Bolegschaftsziffor unyorundert goblieben war. Sie sanie 
von 159 580 t  =  6138 t arboitstaglich im August yon 
Monat zu Monat weiter bis auf 130 396 t — 5212 t- 
arbeitstaglich im Dezember.

Wahrend des ganzon Jahres war die Nachfrage 
nach Eisenstein auflorst stark, indessen konnten die 
Fordermengen nicht ganz zum Yersand gelangen, da 
soitens der Eisenbahn dio benotigten Wagen nicht gc- 
stellt wurden. Namentlich im letzten Jahresyiertel war 

die Wagengestellung ungunstig, so daB die Gruben gc- 
notigt waren, groflo Mencen auf Lager zu stiirzon. Dio 

erhohten Lijhne der Bergarboitor, die stiindig stoigon- 
don Preiso fiir Kohlen, Koks, Eisen, Grubenholz, Sprcng- 
stoff sowie samtlieher im Bergbau benotigten Work- 
stoffe, die Verteuorung infolgo Aufliobung des bestchen- 
den Ausnahmotarifs fiir BrennstofE.ersand ins Sieger- 

land ab 1, September und der allgemeinen Erhofiung 
der Eisenbahnfraeht ab 1. Oktober zwangen dio Gruben. 

wiederholt dio Preiso fiir Eisenstein heraufzusctzcn, 
Dio Beseitigung des vor Jahren nach langen Kampfcn 
erlangten Ausnahmctarifs fiir Brennstoffe stellt eine 
schwero einsoitigc Uelastung der Siegerlander Industre 
dar, dereń gorechter Ausgleich dringend erwartet wei- 

don jnuB. Trotz der Prcisaufbesserungen war es. der 
Grubon nicht moglich, ontsprochendo Ueberschiisse zu 
erzielen, vielmehr hat oine Anzald Gruben auch im 
abgolaufenen Jąhre ohno Gewinn bzw. m it Yerlust gę- 
arbeitet. Die Fordorung der Vereinsgrubon seit dem 
Jahro 1913 stellte sich wio folgt:

und fiir 12Paar Lokomotivrader 38160 Fr., fur 11400 kg 
gedrohto Bolzen 70 777 Fr., fiir 11 500 kg roho Bolzen 
10395 Fr., fiir 72 t roho Bolzen 217 9S5 Fr., fiir 
69000kgLokomotivnieton 176586Fr. und fiir 37700 kg 
derselben Art 93 403 Fr. gefordert, wahrend fiir 48300 kg 
Wagonnieton 125 804 Fr. verlangt wurden.

Ueber dio mehr nominellen ais wirklichon Preise 
unterrichtet vorsteliendo Zahlentafel.

Glanz- und 
Iłraun- 

eiscnHteln . 
t

Kohapat

t.

Kost

t

Zuiammcn 
umRO- 

rechnct *) 
t

1913
1914

1915
1916
1917

1918 
1919)

74 176 
09 140 
01 316 

66 267 
56 112 

50 064 
103 343

676 132 
478 061 
520 114 
579 815 

557 900 
486 334 

44S047

1 281 S46 
1 142 787 
1 137 278 

1 189 909 
1 068 728 
l 039 140 

938 115

2 416 708 
2 032 828 

2 059 891 
2 192 963 ; 

2 003 442 

1 887 209 
1 770 940

In  einer Hauptvorsammlung am 24. Jun i d. J . 
beschloB der Verein, die Verkaufstiitigkeit fiir Eisen

stein fiir das dritto Vierteljahr 1920 aufzunohmen. Die 
P r o i s e  blioben unyerandert.

Einfuhr von Halbzeug und Walzwerkserzeugnissen 
aus dem Saargebiet, Lothrinąen und Luxemburg. —
Fiir den Verkauf yon Halbzeug und Walzworksorzoug- 
nissen aus dem Saargebieto, Lothringen und Lusemburg 
zu den yom Eisenwirtschaftsbund jeweils festgesetzten 

besonderon Preisen gelton dio nachstebenden, in oiner 
m it dem Tage ihrer Verkiindigung in Kraft tretenden 
V e r  o r d n u n g  des Roichswirtschaftsministers vom

15. Juni 1920 ) angegebenen Bestimmungen.
!,s5 A. L a g o r g o s c h a f t c .  Ueber den Verkauf ab 
Lager haben dio Handler sowio dio zentralen und 
prorinziellen gowerblichen Genossenschaften des deut

schen Handworks eine Listo anzulegen, dio zu enthalten 
hat: a) eino Uebersicht der Lagorbestande, b) eine Ueber
sicht der Eingange auf Lager mit Angabo-des' Liefcrwerkes 
oder des liefernden Hiindlors, c) eino Uet ersicht der Lnger- 

ausgiinge m it Angabo dor Abnehmer. Die Uebersichten 
sind monatlioh oinor der folgonden Ueberwachungs-  
s t e l l e n  d os  E i s e n w i r t s c h a f t s b u n d o s  zu iiber- 

sonden: 1. bei der Siiddoutschcii Eisenzentralo, Mann
heim, Richard-Wagner-StraBe 0; 2. bei dom Eisenhiindler- 

yerbande, Dusseldorf, ElisabethstraBe 27; 3. bei dem 
Nord-, West- und Mitteldoutschen Eisen-GroBhandlungs- 
yerbande,Leipzig, Gra^sistraBe 25; 4.beiderSchlesischon 

Eisenzentrale, Breslau 6, JahnstraBe 34, 36, 3S; 5. bei 
dem Berlincr Eisenkontor, G. m. b. H., Berlin W  9, Pots- 
iamer StraCe 40. —  Zustiindig ist diejenigo Kontroll- 
dtelle, in dereń Gobiot dor Handler oder dio gewerblicho 
Gonossenschaft don Geschaftssitz hat. D ic Ein- und 
Ycrkaufe von Saar-, Lothringer und Luxemburger Materiał 
■iind in [don Handelsbiichern besonders kenntlich zu 
machen.

B. A b s c h l i i s s o  ab  W o r k .  Die Handler haben 
den zustandigen Koptrollatellcn Mitteilung zu machen:

a) iiber dio Abschliisso ab Werk unmittelbar an dio 

Abnehmer unter Angabo der Mengen, Preise, Liefer- 
zeiten UDd sonstigen Kaufs- und Yerkaufsbedingungen;

b) iiber dio Abschliisso ab Werk fiir ihr Lager unter 
Angabo der Mengen, Proise, Lieferzeiten und sonstigen

‘) Statt des Rostspatcs ist dic zu soiner Herstellung 
erforderliche Menge Rohspat nach dem Umreehnungs- 
vorhiiltnis ICO : 130 eingesetzt.

-) EinschlieBlieh der Fordorung im 1. Halbjahr der 
ab l, Ju li 1919 dem Verein nou boigetrotenen Gruben.

3) Reiehs Gesetzblatt 1920, Nr. 134, S. 1205/8.
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Bedingungon. Dio Mitteilungen habon unyerziiglich' 

nach den Abschliissen zu erfolgon.
Auf Zuwiderhandlungen steht Geldstrafe bis 50 000 J i; 

bei vorsiitzlichen Zuwiderhandlungen Gofangnisstrafo 

odor Goldstrafo bis 200 000 J l,  oder beides.

Wirtschaltsverband fiir Rohteer und Teorefzeugnisse.
—  Durch eino V e r o r d n u n g  der Reichsregiorung 
i i b o r d i o  R o g o l u n g  d o r T o e r  w i r t s c h a f t 1) vom

7. Jun i 1920 wird ein reehtsfiihiger Selbstvorwaltungs- 
kórper gobildet, der dio Bozeichnung „Wirtschaftsyerband 
fiir Rohteer und Toorerzeugnisso" orhiilt. Der wirt- 
achaftlichen Regelung durch den Wirtschaftsyorband 
untorliogon, soweit sie aus Steinkohle gewonnon werdon, 

Rohteer, Teerol, Hoizol, Brikottpech; ferner obliogt ihm 
dio Rogolung der Ein- und Ausfuhr von Teer und Teor- 

orzeugnissen. Der Roichswirtschaftsminister kantt naeh 
Anhorung der Vollversammlung und des vorliiufigon 

Reichswirtscliaftsrates andoro Teerarten und weitere 
Teererzougnisse in dio Regelung einbeziehen. Eine 
Boschriinkung dor Einfuhr zwecks Hocbhaltung von 
Preisen dari nicht stattfinden. Dcm Wirtschaftsverbande 

gehoren Vertreter der Rohteererzeuger, dor Rohtoor- 
yerarboiter, des Handols und lebonswichtiger Vor- 
braucherkreiso an.

Das Reichswirtschaftsgericht. —  Durch eino V e r - 
o r d n u n g  der Roichsregiorung vom 21. Mai I920-) ist 
dem bereits seit langerer Zeit. bostehenden Roichswirt- 
schaftsgerieht eino rochtsmaBjgo und endgiiltige yer
fassung und ein Verfahren gegeben worden. Dio neue 
Verordnung enthalt: 1. Verfassung dos Reichsw irtschafts- 
goriclites, 2. Vorfahren vor dem Reichswirtschaftsgoricht,
3. Kosten des Verfahrens, 4. Rechtsauwaltsgobiihfen, 
5. Uebcrgai]gsvorsehriften. Danach ist das Reiohswirt- 

schaftsgóricht oin u n a b h a n g i g o s  nur dom Gesotz 
unterworfcnes S o n d  e r ger ic h  t. Es ist fiir dio ihm  

durch Gesetz iibertragenon Entecheidungen zustiindig. 
Sofom nicht die Zustiindigkeit der ordontlichon Geriehto 
bogriindet ist, kann fiir wirtschaftliche, Streitigkoiten, 
dio sich zwisehon oiner Bchtirdo oder einor anderen 
mit der Wahrnelunung offentlichcr Interesson botrauton 
Stolle und dom von oiner MaBnahme dor Bohordo oder 
der Stello Betroffenen oder zwischen don davon Be- 
troffonon ergeben, das Roichswirtscliaftsgericht durch 
Vereinbarung der Parteien fiir zustiindig orkiart werden. 

Das Roichswirtschaftsgericht wird m it einem Priisi- 
denton und der erforderliehon Zahl von Sonatsprasi- 
denton, vou reohtskundigon und s a c h y o r s t a n d i g e n  

Mitgliedern besotzt. Der S i t  z dos Reiehswirtschafts- 
geriehts ist B o r l i n .  Zur schlounigen oder sach- 

gemaflen Erledigung' konnen auch au anderen Orten 
Sitzungen abgohalten werden. Antrage auf Entsehei- 
dung des Reichs wirtschaftsgerichts sind bei den Roichs- 

wirtsehaftsgerichton schriftlich oinzureiohen oder miind- 
lich zur Niedersohrift des Gesohaftsbeamton anzubringon. 
Soweit cin Antrag aus Reohtsgriinden ohne weiteres 

ais unzuliissig odor unbegriindet ersohoint, kann or 
duroh einen mit Griinden yorsehenen Bosoheid des Vor- 
sitzonden zuriickgewiesen werden. Dio Entsoheidung 
ergeht naoh miindliohor Verhandlung UDter Beriiok- 
siohtigung dos gesamton Inhalts der Akten. Das Iioiohs- 
wirtsohaftsgerioht, vor B o in e m  Zusammentreten der Vo,r- 

sitzondo, kann in jeder Lago des Verfahrens bis zum 

Urtoil einstweilige Anordnungon orlassen. Die Endent- 
soheidung erfolgt duroh Urtoil. Das Urteil ergeht im  
Namen des Reiohs. Ein Urteil kann auf Antrag einor 
Partei beriohtigt werdon. Eiir die duroh Urteil orfolgen- 

den Entsohoidungen des Reiohswirtsehaftsgeriohts wird 
eino in die Reichskasse flieflende G e b i i h r  erhoben. 
Dio Gebiihr ist naoh dem Werte des Streitgegeastandes 

und der Hohe dor dem Reiche erwaohsenen Auslagen 
zu bomessen. Sie soli nioht mehr ais 5 %  des Wertes dos. 

Streitgegenstandes und nioht mehr ais 50 000 Jt betragea j

*) Roichs-Gesetzblatt 1920, Nr. 128, S. 1156/64.
s) Reichs-Gesetzblatt 1920, Nr. 129, S. 1167/81.

AuBenhandelskontrolle und Bereohnung in auslan- 
discher Wahrung. —  Durch eine Bokanntmachung des 
Reichswirtschaftsministors und des Reiohsfinanzmini- 
sters') wird bestimmt, daB bei Bereclinung der Ware 
in ausliindischer Wahrung der Wert der Waro naoh 
oinom Kurso angerechnet wird, dor je fiir eino Woche 
auf Grund der am Montag notierten Geldkurse nach 
Abzug von 15 bis 20 %  bcrechńot wird. Die Bekannt- 
machung tritt m it dem 15. Jun i 1920 in Kraft.

AuBenhandelsstelle fiir den Exporthandel. — Vor 
kurzem fand untor dem Vorsitz des Reiohskommissars fiir 

Aus- und Einfuhrbswilligung, Gehoimrats T r e n d e l e n -  
b u r g ,  die, erste Sitzung des A uB  on h a n d o 1 a aua- 
s o h u s s e s  d o r  A u B o n h a n d o l s s t o l l e  f i i r  Ex- 
p ó r t h a n d e l  statt. In  der GriiDdungsversammlung 

wurde vom Reiohabovollmaohtigton u. a. folgendes aua- 
gefiihrt: Dio Uoberwaohung der Ausfuhr aei in Deutsch
land bishor rein faohlioh gegliedert gewesen. Unter dieser 
Gliederung hatte dio Ausfuhr schwer zu leiden, denn ea 
sei fiir den Ausfuhrenden, dor yielfach Sammelauftrago 

habe, einfach oft eino Unmoglichkeit gewesen, dio erforder- 

liohen Ausfuhrbowilligungon in angomessener Zeit zu er

halten. Wenn bisher diese Ersoheinung sioh nioht so 
bemerkbar gemacht habe, so habe dios lediglich daran 

gelegen, daB infolgo des groCen Unterschiedes zwisohon 

Inland- und Weltmarktpreisen dio Ausliinder seibst naoh 
Deutschland gekommen waren und don Erzeugern die 
Ware aus den Handen gerisaen hatten. Dies Bild habe 

sich aber in den letzten Woohon sehr erheblich infolge 
des Sinkons des auslandiaohon Goldwertes geiindert. 
Hierdurch sei eino starkę Stockung im Absatz • ein- 
getreton. Die Absichten des Gesotzgobers, der die Ueber- 
wachung dor Ausfuhr m it don Bediirfnissen des deutsehen 
Hiindlors in Einklang bringen will, sei durch die neu- 
gogriindete AuBenhandolsstello zum Ausdruck gebracht. 
Diese soli sioh atreng an dio von dor faohliohen AuBen- 
handelsstello aufgostollton Richtlinien halton und naoh 
ihnen in gcwissenhafter Zusammenarbeit mit den faoh- 
lichon Stellen ihro Tiitigkeit ausiiben. Mit don meisten 
faohliohen Stollen sei man auch bereits zu einer be- 
fricdigendłn Abgronzung der ZuBtiindigkeit dor neuen 

AuBenhandolsstollo golangt. Soweit dies nicht der Eall 
sei, werde dio Vereinbarung unter der Mitwirkung des 
Roiohskommissars erfoIgen. Hinsiolitlich dor G e b i i h r e n  
oinigto man sioh dahin, daB die AuBenhandolsstello bei 

Sammelauftriigen eino Gebiihr von 1 %  erheben aolle, daB 
dagogen bei Einzolauftragen dio gleichen Gebiihren wie 
vori den faohliohen AuBenliandelsstellen erhoben weiden 
sollen. Die Frage, ob nur solche Firmen zugolassen 
werdon sollten, die oiner Ausfuhrrereinigung angehóren, 
wurde nach kurzer Beratung daliin entsehieden, daB, weil 
bisher den Verbanden die gesetzliohe Grundlage fehle und 
man nicht auf diesem Umwege einen Zwang ausiiben 
diirfe, auch Firmen, die einer solchen Vereinigung nicht 

angehóren, bei der AuBenhandelsstelle fiir den Export- 
handel zugelassen werden konnen. Dio AuBenhandela- 

atello, deren Geschiiftsraume sich in Berlin W  35, Gen- 
thiner StraBo 34, befinden, wird ihro amtliohe Ueber- 
waohungstatigkeit i n k i i r z o s t e r  Z e i t  s e l b s t i i n -  
d i g  a u f n e h m o n .

Eisenbahn-Guterverkehr nach Frankreich. —  Zwi- 
achen den Eisenbahnen im unbesetzten Deutsciiland 
einerseits und den franzosischen Eisenbahnen (ausge- 

nommen ElsaB-Lothringen) anderseits besteht zurzeit 
nooh kein unmittelbarer Vorkehr. Es sind jedoch Ver- 
handlungen zwischen den beteiligten Eisenbahnverwal- 
tungen im Gango, w olcho die Wiederanbahnung dieses 

Vorkehrs bezwocken und die yoraussichtlich im Herbst 
dieses Jahres zum AbschluB gebracht sein werden. 
Gegenwartig findet eine unmittelbare Abfertigung nur 
von einer Reihe deutscher Stationen des b e s e t z t e n  
Rheingebietes nach einer Anzahl franzosischer Stationen 

statt. Dio naheren Bettimmungen fiir dieson Verkehr

*) Reichsanzeiger 1920, Nr. 125 yom 10. Juni.
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iiber Geltungsbereich, Annahmebedingungen, Grenziiber- 

gange, Verkolirsleitung, Begleitpapiero, Frachtberech- 
nung, Frachterhebung usw. finden sich in den von der 
Eisenbahn herausgogebenen „Vorlaufigoa Vorschriften 
fiir don Eil- und Frachtgutyerkohr zwischen den fran- 
zosischen B u  li non einerseits und den deutschen Eisen- 
bahnen des von den Alliierten besetzten Rheingobietes 
andersoita vom20. Jun i 1919 nobstNachtriigon,! und I I “ . 
Hieruber geben dio Giiterabfertigungen oder die Ver- 
kohrsbureaus dor Eisenbahndirektionen Auskunft. Giiior 
aus dom u n b o s o t z t e n  Deutschland nach Frankreich 
BindzunachstmitdeutschemFrachtbrief naeh einerStation 
des besetzten Rheingobietes an eine Vermittlungsperson 
(Spediteur) zu senden und von dieser unter Beachtung 
der dafiir gegebenen Vorsehriften m it neuem (intor- 
nationalem) Frachtbrief sofort bis zur franzósisehen Be- 
stimmungsstation abzufertigon. Die hiorfiir gegebenen 
Vorscbriften sind ebonfalls boi .den Giiterabfortigungon 
zu orfahren.

Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik, 
Dusseldorf. —  Dio Gesellschaft hat bei der Umstellung 
ihrer friiher fiir Heeresbcdarf arbeitenden Abteilungen 

auch eine Abteilung fiir Lokomotiy- und Eisenbalin- 
wagenbau neu goschaffen, aus der am 14. Juni 1920 
die erste Maschine, eine fiinffach gokuppelte scliwere 
Giiterzuglokomotive mitsamt oinem Zuge yon 30 Giiter- 

wagen, gleichfalls eigener Erzeugung, herausgebracht 
worden ist. Die Gesellschaft hofft, die Werkstiitte so 
zu vervollk6mmnon, daB in kiirzester Zeit m it einer 
jiihrliclien Leistung von 400 Lokomotiven und 3000 

Guterwagen gerechnet werden kann.
Aus der franzósisehen Eisenindustrie. —  Die 

f r a n z ó s i s e h e n  E i s e n y e r b i i n d o  besclilossen, ihre 
J u n i  p r e i s o  auoh fiir J u l i  beizubebalten und nur 
fiir Fertigerzougnisso Taritzusehliige zu bereohnen. Das 
C o m p t o i r  S i d ć r u r g i q u o  wird kiinftig nioht mebr 
Preise bereohnen, die im Yersandmonat giiltig sind, son
dom diejenigen, die im Herstellungsmonat giiltig waren

D ie Kohlenpreisfrage.

Die Tora Eisenwirtschaftsbund Ende Mai ausge- 
sproehene Ermafiigung der Eisenpreise hat unwillkiir- 
lich den Blick auf dio Preispolitik bei dem anderen 

Grundpfeiler unserer Wirtschaft, der Kohle, gelenkt. 
Die Frage: Wird auch die . K o h l e  einor Preisherab- 

setzung entgogengehen? muBte sich ganz von selbst 
aufdrangen, zumal da Kohlo und Eisen in ihrer Er

zeugung und ihrom Verbrauch stark miteinander ver- 
wachsen sind. Einfacher hiitte sich die Beantwortung 
der Frage gestellt, wenn die Anbahnung einer Preis- 
senkung von dor Kohle ausgegangen wiire; donn fiir 

die Eisenerzeugung spielt die Kohlenfrago unter allen 
yon auBen her kommenden Gesichtepunkten die Haupt- 
rolle, wahrend fiir die Kohlengewinnung dio Eisen- 
herstellung und die sieh daran ankniipfendo Preis- 
bildung yon wesenthch geringerer Bedeutung ist. So 
wichtig aber wie dio Kohlcnfrage fur dio Verhiiltnisse 
in der Eisenindustrie ist, ist sio es auch fiir unser 

ganzes Wirtschaftsleben und fiir dio Lobenshaltuug 
unserer Bevolkerung iiberhaupt. Man hat im  weiteren 
Verfolg des oben beriihrten, zunachst auf dio Kohlo 

angewandten, Gedankens an einen Preisabbau seinen 
Blick auf die allgemeine Preisbewegung gerichtet und 
hat sich im stillen gefragt, ob die Proissenkung fiii 
Eisen den Auftakt zu einer PreisormśiBigung auf doi 

ganzen Linie der lebensnotwendigen Waren bilden 
wiirde. Auch hier gehen dieGedankengiinge zum groBen 
Teil iiber die Kohle. Man sagt sich m it Recht, daB 
yon dem Kohlenpreis dio Gestehungskosten fast aller 
Industrie-Erzeugnissc in groBtem MaBe beeinfluBt wer
den und daB es heutzutage nur dio Lohne sind. die 
in diesem Zusammenhaug eine noch wichtigere Rolle 
spielen. Die Kosten fiir Rohstoffe urid Halbzeug, die 

in die Berechnung eingestellt werden miissen, hiingen 
zum groBen Teil von der Kohle ab, und die Lohne 

stehen m it den Kohlenpreisverhaltnissen und der auf 
diese Yerhiiltnisso sich aufbauenden allgemeinen Preis- 
bildung so eng in Verbindung, daB man in seinen Be- 
trachtungen immer wieder auf dio Kohle zuriickkommt. 

Diese Gesamtlage war os wohl auch, dio den Reichs- 
lcohlenrat kiirzlich veranlaBto, seiner Meinung dahin 
Ausdruck zu gel>en, da3 der Anfang' der allgemeinen 

Besserung von der Kotle  ausgehen miisse; es sei das 
Gebot der Stunde, von der Kohle aus dureh eino Ver- 

mohrung der Giitererzi ugung in Industrie und Land- 
wirtschaft den Abbau der allgemeinen Preishóho anzu- 
bahnen. Er fiigte —  und darin sehen wir einen ge- 
schlossenen Kreislauf der Entwicklung —  hinzu, daB 
man auf diese Weise dann auch eine PreisermaBigung 

fiir dio Kohle erreichen konne. Wenn auf dem Weg 
iiber dio Kohle oin allgemeiner Preisabbau zu orzielen 
ist, also auch fiir die lebensnotwendigen Dinge der

Kleidung und Ernahrung, dann konnen ja auch dio 
Lohne herabgesetzt werden, auch die Lohne fiir die 
Bergarbeiter, und daB gorade dieso Lohne fiir die Ge
stehungskosten der Kohlo von durchschlagender Be

deutung sind, ist ja allentlialben bekannt. H at man 
doeh berechnet, daB etwa 50 Prozent des gesamten 
Kohlenpreisos auf diese Lohne entfallen. Anderseits 
ind dio Bergarbeiterlohne auch wiederum yon groBtem 

EinfiuB auf dio allgemeinen Lohnverhiiltnisse. Steigen 

die Lohco der Bergleute, so w'irkt dies auf die An- 
spriiche der iibrigen Handarbeiter und dariiber hinaus 
auch auf diejenigen der Beamtcn und Angestellten im 

weitosten Sinne. Dio Folgę ist ein nicht zu yermeiden- 
dor EinfiuB auf dio Preisbildung in den anderen Ge- 
werbszweigen und yon liier aus auf dio Lebenshaltung 
der „Arbeiter" im allgemeinsten Sinno des Wortes und 

damit auch der Bergarbeiter; also auch hier wieder 

eino ICetto ohno Ende.|

Die Kohlenfrage steht augenblicklich eben im 
Mittelpunkt dos Wirtschaftsganges, und somit ist dio 

Frage nach der Preisbildung in diesem Stoff die grund- 
legende. Und da ist es denn auch erfreulich festzu- 
stollen, dafl dio Preise fiir Kohlen zwar nicht ormaBigt, 
aber doch endlich cinmal zum Stillstand g o k o m m e n  

sind. Bei Gelegcnheit der Besprechung der fiir Jun i 
zu erhebenden Proiso war eino Uobereinstimmung bei 

Arbeitgobern und Arbeitnohmern dahin erzielt worden, 
daB der sich anbahnendo allgemeine Preisabbau nicht 
durch eino neue Kohlcnrerteuerung gestort werden 
diirfe. Es zeugto von einer anzuerkennenden Einsieht 

dor Arboiterschaft, daB sio die Zeichen der Zeit, die 
auf eino Besserung hindeuteten, erkannten und nicht. 
diejenigen sein wollten, deren Sonderzwocke man dann 
fiir eine Unterbindung der natiirhchen Entwicklung hiitto 

verantwortlich machen konnen. Zwar verzielitete man 
nicht yollig auf eino Lohnerhohung, aber die Forderungen 

wurden in eino solcho Form gokleidet, daB sio dank 
dom Entgegenkommen der Unternehmer und des Roiches. 
ohne EinfiuB auf dio Kohlenproiso bleiben koimten. 
Die Losung war letzten Endes natiirlich nur ein Not- 
behelf im starksten Sinne des Wortes. Der ZuschuB 
des Reiches kann nur auf dio Schultern der breiten' 

Masson abgewalzt werden und die Barerhohung des 
Lohnes muB in der geldlichen Scliwachung der Unter- 
nohmungen auch irgendwo einmal in der Auswirkung 
auf dio Allgemeinhoit zur Geltung kommen. Aber es 
war doch einmal grundsatzlich oin Halt in den Kohlen- 

preisen geboten, wenn auch zunachst nur fiir oinen. 
Monat. Wie wird es nun aber weiter werden? Auch. 
hier darf man eine wenn aueh bescheidene Hoffnung 
hogen. Dio ganze Kohlenbewirtsehaftung soli eine 
wesentliche Aenderung darin finden, daB man die Tatig
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koit des bishorigen- ,,Reichskolilcnyorbandcs“ durcli eino 
anderweitigo Zusammensetzung des „Roicliskohlenrats“ 
und durcli eino Erwoiterung soinor Bofugnisso, ferner 
durch oino tiofer oingreifendo Mitwirkung dos Roichs- 
wirtschaftsministers ersetzt. Es handelt sioh zwar zu- 

niichst nur um einen Gosetzentwurf, dessen naherer 
Inhalt angesiehts dor Zusammensetzung dos neuon 
Roiclistages und der in ihm vcrtrotenen' wirtschaft?- 
politisehon Auffassungen jedoch dio Annahmo zulaBt 
daB er zum Gesetz erhoben wird. Er legt den ITaupt- 
naehdruck auf eine weitgehendc Vertretung dor Ver- 
braucherbolange. Die Gesamtzahl der S itzo im  Roichs- 
kohlenrat soli yon 60 auf 75 erhoht werden; von dcm 
Zuwachs von 15 Stimmen sollen 13 auf dio Vorbrauclior 
entfallen, so daB dieso Gruppe nunmohr durch 31 Sitze 
vertreton ist. Dieser Zahl stehen 30 Stimmen aus den 
Reihen der Erzeuger gegeniiber. Das Ziinglein an der 

Wage werden die dazwischen stehendort Gruppen bil- 
den, doren 14 Stimmen sich folgendermaBen verteilen: 
ICohlonhandler 5, Angestellte des KohlengroBhandels 1, 
technische Angestellte des Borgbauęs 2, kaufmanniscbe 
Angostellto des Borgbaues 1, Saehyerstiindige fur Kohlen- 
bergbau 1, fiirKohlenforsohung und Dampfkesseltoclinik 
jo 1 und fiir Volkswiitschaft 2. Auf welche Seite sich 
dio Vortreter dieser Kreise im Einzelfall stolleri werden, 
ist einigormaBon unsieher. Dio Kohlonhandlor werdon 
oinen Preisabbau wegen ihres Umschlages begriiBen, 
anderseits einen hohen Preis insoweit gem sehen, ais 
er die Grundlage fiir einen prozentualen Hiindlergewinn 

abgibt. Aohnlich worden die Angestellton des Kohlen- 
handols denken, wahrend boim Borgbau dio Angestellten 
sich meist den Standpunkt der Unternehmor zu eigon 
machon worden, damit sie ihre Gehaltsfordorungen um 
so mehr gesichert wissen. Ais wirklich neutral konnen 
wohl nur dio iibrigen fiinf Vertroter angosprochon wer
don. Wenn man sieli also von der Mitwirkung dieser 
zwisehen den Erzougern und Vorbrauehern stehenden 
Gruppen nichts Bestimmtes vorsprechen kann, so darf 
nicht libersehen werden, daB sioh dio den Erzougern 
zustehendon 30 Stimmen jo zur Halfto auf Unternohmer 
und Arbeiter vorteilen; boi den letztoren werden dio 

Verbraucherbelango nicht Tollig ausgeschaltet bleiben, 
wenn dio Arbeiter auch fiir ihre Lohnforderungen einen 
Kohlonpreis wiinschen werden, der dieso Forderungen 

orfiillbar macht. Auoh darf der in den allgemeinen 
wirtschaftlichen und politisehon l\nschauungen begriin- 
dete Gogensatz zwisehen Arbeitgeber und Arboitnohmer 
nioht yergessen werden. Wichtig fur dio Gestaltung 
der Dinge scheint mir auch dio Mitwirkung des Reichs- 
wirtschaftsministers zu sein. Er boha.lt das Reoht, dio 
Kohlenpreiso nach Anliorung des Reichskohlenrats herab- 

zusotzen. Es wird also hier darauf ankommen, inwie- 
woit sich der Roichskohlenrat bzw. dio in ihm ver- 
tretonon oinzolnen Gruppen dom Reichswirtsehafts- 
ministor gegenuber durchzusetzen yermogen; das Mini- 
storium wird an sich oinor ErmaBigung der Proise zu- 
getan sein, soweit dio Politik dieser Stello bisher er- 
konnbar ist. Dem von dieser Seite ausgehendon Druck 
auf dio Proiso worden allerdings dio geplanto Erhohung 
der Kohlenśteuer und dio m it Beginn des Jun i einsetzendo 
Vollbelieferung des Verbandes entgegenwirken.

Wie man,sioh nun auch zur Fiage der Kohlenpreiso 
stellon mag, so wird man zugeben mussen, daB es ais 
eino den heutigen Auffassungon von der Gleichberech- 
tigung aller Wirtschaftskreise entsprechendo MaBnahmo 
angesehen werden kann, wenn man dio Entscheidung 
iiber dieso so bedeutsamo Prago —  abgesehen von der 
Botoiligung de3 Roiohswirtscbaftsministers —  der M it
wirkung der Vertretungen der siimtliehen an der Kohlen- 
wirtschaft beteiligten Yolkskreiso iibergibt. Man kann 

nur wiinschen, daB alle zur Mitarbeit in dieser fiir das 
ganzo Volk so iiberaus wichtigen Angelegenheit Be- 
rufenen iiber dem W ohl der von ihnen vertretenen 
Berufsgruppen auch dasjenigo der AUgemeinheit nicht 
aus dem Augo verliercn; denn wenn irgendwo, so gilt

hier der altbow ahrto Satz, daB, w orni ein wichtiges 
Gliod erkrankt, der ganze Korper leiden muB.

Diplom-Kaufmann F r i t z  R u n k e l .
* *

*

Wir mochten den Ausfiihrungen unseres cesohatzton 
Mitarbeiters noch einige Bemerkungen hinzufiigen. A^i 

sich ist der Umstand, daB vcta oiner abermaligen E r
hohung der Kohlenpreiso abgesehen wurde, fiir unser 

ganzes Wirtsohaftsleben von weittragendster Bodeutung 
und daher nur zu begruBen. Anders yerhalt os sioh 
schon m it der Art und Weise, wie eine Preissteigerung 
yermioden worden ist, und Mer stoBt man dooh auf 
mannigfache Bedenken. Dabei handelt eB sioh weniger 

um die Frage, ob die Zechon den Aufsohlag Ton 1,50 Jl 
tragen konnen, ais vielmohr darum, ob das erstrebte 
Ziel der Beruliigung der Bergarbeiter auf dem ein- 

, getoblagonen Wege auoh wirklich erreicht wird. Es 
hangt dies in dor Hauptsaohe davon ab, zu welchen 

Preisen die zugesagten Lebensmittel yom Reiohe zur 
Verfiigung gestellt werden; denn wenn das Reich dio 
Lebensmittel zu den amtlich festgesetzton Preisen ver- 

kauffc, um dio bei billigeror Abgabo notwendig wordende 
Inanspruohnahme der Steuerzahlor zu vermeidon, so 

kanu es leicht dahin kommen, daB statt erliohtor 
Kaufkraft eino Lohnrerwasseruog eintritt, eine Gefahr, 

auf dio auch dio Bergarbeitorzeitung, das Blatt des 
alten Bergarbeiterverbandes, hinweist. Die Folgę waren 
dann neuo Lohnforderungen und damit neue Kohlen- 
preiserbohungen, und dio Moglichkeit eines Abbaues dor 
Kohlenpreiso wiirdo in weito Fotos geriickt, da die 
Lohno beim Bergbau einen ungloich hoheren Hundert- 

satz der Gestehungskosten ausmachen ais sonst in der 
Industrie, ein Sinkon der Kohlenpreiso domentsprechend 
auch eher ais in der Industrie einen Lęfhnriiokgang 
beim Bergbau bowirken wiirdo.

Ueber den besonderen EinfluB der Borgarbeiter- 

lohno auf dio Gestehungskosten und damit auf dio 
Kohlenpreiso muB man sioh aber klar sein, wonn man 
zu den immer wieder auftretenden Fordorungen nach 
Abbau dor Kohlenproise Stellung nehmon will. Dieso 

Forderungen werden insbesondoro in dor sozialdemo- 
kratischen Presse m it dem Hinweis auf ungeheuro 

Untemehmergowinno vertreten und in der Beziehung 
hat namentlich ein Aufsatz des Loitors des statjptisolien 
Amtes von Berlin-Schoneberg, D r. K u c z y n s k y ,  Auf- 
sehen erregt, der nachgewiesen haben will, daB einem 
Unteinehmotgowinn voa 1,20 M je Tonne in der Vor- 
kriegszoit jetzt ein solcher yon 39 M jo Tonne ent- 
sprieht, der Unternohmergewinn also nun da3 32fache 

des Friedensgowinnes ausmaeht. Kuczinsky schlagt daher 
eine ErmaBigung der Kohlenpreiso um 24 J i je Tonno 
yor. Seino Bercchnungon haben, was ohne weitores 
anzunehmen war, einer Naohpriifung nioht stand- 

gehalten,1) yielmohr hat sioh horausgestellt, daB der 
Unternohmergewinn eine weitere Kiirzung nicht zulaBt, 
wenn sohworsto Sehadigungen der AUgemeinheit ver- 
mieden werden sollen. Beaohtenswert ist nach dieser 
Riohtung ein Vortrag des Diroktors der Bergsehulo in 
Bochum, Professor H o i s o ,  in der letzten Vollyer- 

-.sammlung des Reichskohlenrats. Er spraoh iibor die 
Grundlagen der Proisbildung fiir dio Kohle und fiihrte 

nach einem Berioht der Doutsclien Borgwerksieitung ) 
aus, daB die Zechcn des Ruhrbezirks (in Friodena- 

zoiton) fiir die Tonno Kohlen etwa 11 .K erlost hatten. 
Hiervon betrug der Lohnanteil des Arbeiters etwa 56 %  
und, wonn man dio Aufwendungen fur sozialo Lasten 
und Beamtengehaltor einroohnot, rund 60%.  Der ais 
Diyidcndo oder Ausbouto yerteilte Reingewinn des 

Unternehmens betri'g durohschnittlioh 10%. Dio Noben- 

kosten (Materialien, Abschroibungen, Steuern) beliefen

■) Vgl. z. B. Kolnische Zeitung 1920, 20. Juni, 
Nr. 543, und Deutsche Bergwerkszeitung 1921', 19. Juni, 
Nr. 142. ,

:) l f  20, 15. Juni, Nr. 138
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sioh auf etwa 30 % . Bemorkenswert ist, daB der 
Lohnanteil der Arbeiter wahrend der letzten dreiBig 
Jahre den Schwankungen der Kolilenpreise gofolgt ist.

In und naoh demjtrioge haben sioh die Verhaltnisse 

wesentlieh geandert. Anlagekosten, Matcrialpreis, Lohne 
und Nebenkosten (besonders die Steuern) sind in unge- 

ahnter Weise gestiegen. Nicht alle diese Zahien sind bis 
ins Einzelne bekannt, dagegen liegen die Werksertrage 
bis 1919 fest. In  dem ersten und zweiten Kriegsjahre 

sind die Werksertrage je Tonne zuraeist gefailen, im 
dritten und yierten Kriegsjahre gestiegen. Im  Jahre 1919 
sind die Ertriige, wenn man von einzelnen Ausnahmen 
absieht, gefailen. Das mogen folgende Zahlen erlautern: 

Werksertrag in Mark je Tonno 

1813 1814 1815 1916 1817 1818 1818 

Harpener Bergbau. . 1,08 0,83 0,79 1,40 1,38 1,37 0,G8 J
H ib e r n ia ...................  1.06 1,11 1,71 1,08 1,47 1,03 0,13’
Consoltdatlon. . . .  2,35 1,81 2,47 2,87 2,90 2,88 1,81$ 
Essener Stelnkolilen- 

bergwerke . . . .  0,76 0,84 1,00 1,22 1,48 1,82 1,08
Constantln d. Gr.' .  . 1,43 0,98 1,25 1,61 1,74 1,44 1,18
Graf Bismarck . . . 1,78 1,42 1,34 1,41 1,73 1,72 0,89^,
KiJnig Ludwig . . . 1,26 0,86 1,07 1,54 1,83 1,12 1,64

Bemerkenswert ist das Beispiel der Hibernia, die 
vom Fiskus verwaltet wird und 1919 einen Gewinn von 

nur 13 Pfg. die Tonne aiif die Vorzugsaktion aus- 
schiittete, wahrend dio Stammaktien dividendenlos 
blieben.

Die erzielten Ausbeuten geniigon nicht, um nnge- 
siohts der gow_altig gestiegenon Anlagekosten den Berg
bau lebensfahig zu erhalten. M it solchen Ausbeuten 
wird der Bergbau langsam abgedrosselt und erwiirgt. 
Die Ausbeute muB im Yorhaltnis zu den Anlagekosten 

steigen, andemfalls niemand mehr neue Sohachte ab- 
zuteufen wagen kann. Tatsachlich hat zu keiner Zeit 

im Ruhrgebiet eine solche Stockung iiii Abteufen von 
Neuanlagen geherrscht, wie eben jetzt. Eine Doppel- 

sohachtanlage, dio friiher 20 Mili. J l  kostete und fur
1 Mili. t  Forderung bestimmt war, kostet jetzt min
destens 200, vielleioht sogar 300 Mili. J l .  Gegenuber 

solchen Kapitalaufwendungen sind Reingewinne ron 
10 bis 15 J l je t  nioht allein berechtigt, sondern ge- 
boten, oder aber die Forderung geht zuriick und die 

Allgemeinhcit tragt dep Schaden.

V ereins-N achrichten.

Veręin deutscher Eisenhiittenleute.

Eine Ehrung fiir Gehemrat Dr. Adolf Kirdorf.

Die Vorstande des Voreins deutsoher Eiscnliiitten- 

leute und der Nordwestliohon Gruppe des Vereins 

Deutsoher Eisen- und Stahl - Industrieller haben vor- 

behaltlich der Zustimmung der Rauptversammlungen 

der beiden Vereine besohlossen, Herm Geh. Kom- 

merzienrat gJr.-JJng. e. li. A d o l f  K i r d o r f  in Aaohen 

am 25. Jun i 1920 anlaBlioh seines 75. Geburtstages 

die E h r e n m i t g l i e d s o h a f t  beider Vereine anzu- 

tragen. Eine Abordnung der Vereine unter Fiilirung 

des Geheimen Baurats S r.^ug . e. h. Dr. rer poi. e. h. 

B e u k o n b e r g ,  Dortmund, hat dem Jubilar die Mit

teilung iiber die beabsiohtigte Ehrung mit Gliickwiinsohen 

der Vereine personlioh iiberbraoht.

Versand von „Stahl und Elsen“ an unsere Mitglieder.

Klayen iiber unregelmaCige Zustellung von „Stahl 
und Eisen“ veranlassen uns, folgendes zu bemerken:

I .  An M i t g l i e d e r  i n n e r h a l b  des  d e u t s c h e n  

R e i o h s p o s t g e b i e t b s  wird die Zeitsohrift 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 neu 
iiberwiesen. UnregelmaBigo Zustellung oder Aus- 
bleiben dor Zeitschriffc ist deshalb n i c h t  dor 
Geschaftsfiihrung, sondern sofort dem zustiindigen 
P o s t a m t e  zu meldon, da dieses zu piinktlicher 
Lieferung und kostenloser Nachlieferung nicht zu- 
gestellter Hefte yerpfliehtet ist.

2. An M i t g l i e d e r  i m  A u s l a n d e  wird „Stahl und 
Eisen" unmittelbar a l s ’D r n o k s a o h e  iibersandt; 
sio haben sich daher wegen der Lieferung der Zeit- 
schrift n u r  an die G es c h a f t s f i i h r u ng  zu wenden. 

Allgemein gilt auBerdem Folgendes:

W o h n u n g s w e o h s e l  melde man stet-s so friili 
wie moglich dor G e s c h a f t s f i i h r u n g ,  damit dieso 

entweder (bei Inlandern) die Zeitsohrift vom bisherigon 
Wohnorte nach der Postanstalt des neuen Wohnortes 
u b e r  w e i s e n  oder (bei Ausliindern) die V e r s a n d - 
a d r e s s o der Zeitsohrift a n d e r n  lassen kann. Sonst 

sind Verluste von Heften, die heute m it hohen Kosten 
Yerkniipft sind, unYermeidlioh. Die Geschaftsfiihrung.

FOr die Vereinsbiłcherei sind eingegangen:

(Die EInBender yob Geechenken sind mit einem * bezeichnet.)

B ę r i o h t  iiber dio Tatigkeit des [Staatlichen] (Ma-, 
te r ia lp r i i f  ungs) am te s *  (zu Berlin - Liohterfeldo 
West) im Betriebsjahr 1918. (1. April 1918 bis
31. Miirz' 1919.) Berlin: Julius Springer 1919.
(27 S.) 4°.

Aus: Mitteilungen aus dem Materialpriifungsamt 
zu Borlin-Liohterfelde-West. 1919, H. 5 u. 6. 

B e r i e h t  der Wissensohaftlich-teohnischen Abteilung* 

(Abteilung 5) der M i n e r a l o l v e r s o r g u n g s  - Ge- 
so l l s eha f t  m. b. H. fur die Zeit vom 1. Mai 1918 
bis 28. Februar 1919. (Mit 9 Abb. auf 6 Taf.) 

Berlin 1919: Fritz Stritzke. (72 S.) 8°. 

Berw erth*,.Friedrich, k. M. K . Akad.: Einige S truk-  
t u r b i i d e r  Yon „kornigen bis dioSten Meteoreisen.“ 
(Mit 2, Taf.) Wien: Alfred Holder i. Komm. 1918. 

(11 S.) 8 ®.
Aus: Sitzungeberichte der Akademio der Wissen

schaften in Wien, Math.-naturw. Klasse, Abteilung 1, 
Bd. 127, H. 6 u. 7 .'
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