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Die bilanzmafiige Verteilung der Gichfgase 
ais Grundlage der Warmewirtschaft gemischter W erke1).

Von Oberingenieur ©tpl-Sng.

Im Hiittenbetrieb spielt das Hochofengas ais 
Brennstoff eine wielitige Rolle. ,In den Hoehofen- 

gasen stehen Energiemengen von so groBer Aus- 
dehnung zur Verfiigung, daB bckanntlich die Hiitten 
ihren Kraft- und Warmebedarf zum groBten Teile, 
in manehen Fallen sogar ganz, daraus decken konnen. 
Man yeranschaulicht sich die GroBe dieser Warme- 
menge, die durch die Hochofengase geboten wird, 
am besten, wenn man sich diese durch Stein- 
kohle ersetzt denkt. Bei einem Hochofenbetriebe 
normaler GroBe von etwa 1000 t taglicher Roheisen
erzeugung wiirden z. B. taglich rd. 6751 Steinkohle =
45 Eisenbahnwagen zu je 15 t Inhalt anzufaliren 

. sein, miiBte man die in den 
Gichtgasen enthaltene Warme 
durch Kohle aufbringen 
(vgl. Abb. 1). Ej ist selbst-

ssfij0£

Euergie-

Abb. 1. W&rreewcrt dor 
Glchtgnso eines Iloch- 
ofenbctriebesmit 1000 t/24 st Roh- 

-eŁs«nerzeugung'=tagl!ch 45Edson-
ibahnwagen Kohle jo 15 t.

verstandlich, daB bei diesen groBen 
mengen der Hocliofengaswirtschaft die groBte Sorg- 
falt zuzuwenden ist. Der sparsamste Yerbraueh muB 
an allen Stellen angestrebt werden. Das ist aber 
nur moglieh mit Hilfe eines Haushaltplanes oder, 
anders ausgedruckt, einer Gasbilanz. Genau wie beim 
Kohlenverbrauch muB ich auch in der Gaswirtschaft 
wissen, wieviel m3 Gas an jeder einzelnen Stelle ge- 
braucht werden. Nur dann laBt sieli verbessern und 
sparen.

Die Aufstellung eines Haushaltplanes oder einer 
Gasbilanz fur die Hocliofengaswirtschaft ist nun

*) V ortrag; gehalten auf der Hanptversammlung 
■des Vereins deutscher Eiseohiittonleuto am G. Nov. 1920 
zu Dusseldorf.

G. Schulz in Dortmund.

nicht so einfach. Bis vor kurzem ist- deshalb auf den 
meisten Hiittenwerken nur wenig oder gar niehts 
erreicht worden. Man begniigte sich im allgemeinen 
damit, die gesamte erzeugte Gasmenge an Hand 
einer mehr oder weniger groben Faustformel zu 
schatzen, vielleicht sogar ohne jede Riicksicht auf 
den Kolilenstoffgehalt des Kókses. Dann untersuchte 
man bestenfalls noch die Hauptverbrennungsstellen 
auf Temperatur und Analyse der Rauchgase, und 
damit gąb mail sich notgedrungen zufrieden. Ais 
Vorbild fiir die Aufstellung einer Hochofengasbilanz 
konnte z. B. die Zusammenstellung der Gesamt- 
warmewirtsehaft der Georgs-Marienhiitte dienen, 
die vor einigen Jahren Dir. Fr. von H olt im Stahl- 
werksausschuB unseres Yereins vorfiihrtel). In rich- 
tiger Erkenntnis der Wielitigkeit dieser Ftage hat der 
Bairat der Warmestelle Dusseldorf eine Anzahl 
Ingenieure beauftragt, die Frage der Aufstellung der 
Gasbilanzon zu priifen. Von den Ergebnissen der Arbeit 
Jieser Konmiission willicli Dmen nun Einiges mitteilen.

Bei der Aufstellung von Gasbilanzen waren zu- 
naclist zwei groBe Schwierigkeiten zu uberwinden, 
namlich:

1. waren noch keinerlei Gesichtspunkto vorhanden, 
nach denen solche Gasbilanzen aufzustellen 
sind, und

2. bestanden noch Unsicherheiten 
auf dem Gebiete der Gasmes- 
sungen.

Gleiche Gmndlagen fiir die Bi- 
lanzen aller Werke sind notig, da

mit man die einzelnen Bilanzen vergleichen kann, 
denn ein Yergleich der Ergebnisse ist erforderlich, 
um gcgenscitig neue Anrcgungen zu Verbesscrungen 
zu bekommen. Zunaehst wurden also die Grundlagen 
festgelegt, nach denen dann einheitlich gearbeitet 
wurde. Yon diesen grnndlegenden Richtlinien will 
ich einige wichtige lierausgreifen.

Die Erzeugungs- imd Verbrauchszahlen werden 
samtlieh auf 100 kg Rohkoks bzw. Rsinkoks bezogen: 

Reinkoks =  Rohkoks — (Asehe +  Wasser).
Die Gesamt-Gichtgasmenge wird aus dem Molier 

und der Gichtgasanalyse errechnet und in m3 bei 0° 
und 760 mm Quecksilbersaułe angegeben, also ohna 
Wasserdampfgelialt.

J) St. u. E. 1913, 18. Dez., S. 2993.
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Dazu sind im Betriebe fortlaufend einige Be- 
Btimmungen Yorzunelimen, um Mohatsmittelwerto 
zu erhalten, denn man benotigt den mittleren Kohlen- 
stoffgelialt des yerbrauchten Kokses, des verbrauchten 
Mollers und des crzcugten Eisens, ferner muB 
die mittlerc volumetrisęhe Zusammensetzung des 
Gases durch tagliclie Dnrehsehnittsanalysen be
stimmt werden. Die theoretiseh notwendige Wind- 
metige wird in almliclier Weise errcchnęt, niimlich 
auf Grund des Stickstoffgehaltes des Gases. Der 
Heizwert je m3 Gas bei 0° und 760 mm Queeksilber- 
siiule wird errechnet oder kalorimetriseli gemessen uśw.

Die Verteilung der Gasmenge nach den einzeinen 
Verbrauelisstcllen soli grundsatzlich im Betriebe ge
messen werden. Sind die Messungen spater einmal 
restlos eingefiihrt, so wird die Aufstellung der Gas- 
bilanz verlialtnismaBig einfaeh. Aber das MeBwesen 
ist leider noch im Ausbau. Allerdings sind gerade 
in den letzten Monaten auf diesem Gebiete gute 
Fortschritte erzielt worden. Mit den heutigen MeB- 
einrichtungen lassen sich unbedingt genaue Zahlen 
noch nicht erreiehen. Bei der Eigenheit der hydro- 
statisehen MeBapparate, welche fast ausschlieBlich 
in Frage kommen, hangt die Genauigkeit in erster 
Linie nicht von den Apparaten, sondern yon der 
Sorgfalt und Gcwissenhaftigkeit des Messenden ab. 
Dauernde Ueberwachung durch geschulte Leute ist 
die erste • Bedingung, dann lassen sich wenigstens 
einigermaBen genaue MeBergebnisse erzielen, die fiir 
die Aufstellung einer Gasbilanz praktisek  geniigen. 
Das nebenbei iiber den heutigen Stand des MeB- 
wesens.

Da nun, wie schon erwahnt, die Messungen noch 
nicht iiberall eingefiihrt sind, war es notwendig, 
um uberhaupt einmal zu Ergebnissen zu kommen, 
Schatzungen yorzunelimen. Zu diesem Zweck wurden 
vorlaufig die sogenannten Warmezahlen eingefiihrt. 
So wurden z. B. gesetzt:
fUr jede KWst in Gas Dynamo erzeugt . 4 500 WE
fiir jedes kg Normal-Dampf boi 60 o/o Wir-

kungsgrad der Kesselanlage . . . .  1100 WE

fur jede t  kalten Elnsatz am Walzwerk-
S toC ofen ..................................................  500 000 WE

usw.

Mit diesen Schatzungen sind die Gasbilanzen, 
die ich Binen hier teilweise vorfiiliren werde, ent- 
standen. Die Zahlen sind also teilweise gemessen, 
teilweise errechnet und geschatzt. Die Bilanzen sind 
natiirlicli um so genauer, je melir die einzeinen Werke 
das Messen schon in sorgfaltiger Weise eingefiihrt 
haben. Mit diesen Voraussetzungen bitte ich die 
naehśtehend wiedergegebenen Zahlen zu lesen. Von 
den in diesem Sinne lłearbeiteten Werken sollen im 
folgenden sechs Werke herausgegriffen werden. Zu
nachst will ich die Gasverteilungen dreier Werke 
bringen, von denen mir bekannt ist, daB sie die 
Messungen schon einigermaBen sorgfaltig und gut 
durchgefiihrt haben.

Zahlentafel 1. Z u s a m m e n s t e l l u n g  dor  E  r g e b n i s s e

Werk 11 III d IV V b j Y1I VIII

Sohmelzen % x) 36,50 38,20 35,50 39,50 35,90 27,80

%*) %*) | %=) %2) %s) %’)

^  Wind- 
|  orhitzung . 
•g (Temperatur) 
|  Geblasewind 
J? iibrigerEigen- 
w yerbrauch .

16,9
(400°)

11.3

11.3

28,2
(700°)

10,0

4,3

29,1 
(600») 

5,6

11,3

39,1
(650°)

6,1

3,4

30,5
(050°)

10,3

5,1

32,8
(700°)

26,0

4,4

Zus.: Eigen- 
yerbrauoh 39,5 42,5 46,0 48,6 45,9 63,2

Gasantriebe . 
|  Dampf- 
S  erzeugung . 

Oefen . . . .

18,1

32,3
1,7

13,2

40,8
3,2

30.4
13.4

40,3 13,4

20,2
17,0

29,3

1,0

Zus.: Abgabe 52,1 57,2 43,8 40,3 50,6 30,3

R est- Verlust 8,4 0,3 10,2 11,1 3,5 6,5

Wenn wir in Zahlentafel 1 
die Zahlen einzelner Werke 
geg eniibergestellt śehen, so 
diirfen wir nicht vergessen, 
daB bei den so auBerordentlich 
Yerschiedenartigen Verhiilt- 
nissen und Betriebsbedingun- 
gen der Hiittenwerke ein 
normaler VergleichsmaBstab 
nicht moglich ist. Wenn z. B. 
auf dem einen. Werk 40 % 
der Gesamtgasmenge fiir den 
eigenen Yerbrauch der Hoch- 
ofen benotigt werden, auf 
einem anderen Werke dagegen 
50 %, so diirfen wir nicht

') in %  der dem Hoehofen 
zugefuhrten Warme.

2) in % der in dem Hoch- 
ofengas enthaltenen Wiirme.

A u f 100 kg  R oheisen 732kg  Rohkoks 
Von 700kg  Roh koks 372cbm Gas 
heizw ert des G ases 7056 WE 

Yer/ust 5,3 % (8.+%) Heizwert des Rohkoks. 6200 WE
yon 700kg  Rohkoks 333000 GosWE

(%3°/o)

Oj3°/o * Sonsfige G asanfrieóe 
(7,3%)

i  (52,7%) Abgabe

fm:-
.9 7 Ob* Gasdynamo3,7fy'
'15.31'c)

Sonstige Gasanfriebe

m ____
J,S% i DarrąfkesseJ 

\(32J%)

_SŁJ
P %T 

(%7%)
Ofen

* D anipfkesset 

Abbildung 2. Gasverteilung Werk II;
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W inderhiteen

daraus scliIieBen, daB etwa der Betrieb des letz- 
teren Werkes nun unbedingt unvorsichtiggefiihrt 
sein muB. Die Unterseliiede sind eben vielfach durch 
die Eigenheiten der Anlagen selbst bedingt. Eine 
Normalisierung ist hier niclit moglich.

Abb. 2 zeigt schematisch die Gasverteilung des 
Werkes II. Dassclbe erzeugt Thomaseisen. Je 100 leg 
Roheisen werden 132 kg Rohkoks verbraucht bzw.
105,5 kg Re i n koks. Je 100 kg Rohkoks werden 
372 m3 Gas mit einem Heizwert von 1056 WE ab- 
gegeben. Von der in die Hochofen 
durch Koks und Molier eingefiihrten 
Gesamtwarme werden 36,5 % fur 
die Reaktionen und Yerluste beim 
Hochofenschmelzen verbraucht,
63,5% der Gesamtwarme werden 
durch das Gichtgas abgegeben. Das 
Gichtgas wird nun verteilt: Der erste 
Zweig links bedeutet den gesamten 
eigenen Verbrauch der Hochofen, 
der reclite Zweig steht fiir fremde 
Betriebe zur Verfiiguhg.

Der Unterschied zwisehen der ge
samten erzeugten Gasmenge und der 
Summę der verteilten Gasmenge gibt 
den Restverlust. Dieser Restverlust 
stelit einmal die Gasverluste beim 
Gichten und durch Undichtigkeiten 
der Gasleitungen dar. Ferner wer
den sich in dem Restverlust die 
Fehler, die beim Sehśitzen und Mes- 
sen entstanden sind, wiederfinden.
Setzen wir die gesamte abgegebene 
Gasmenge der Gewohnheit und Be- 
quemlichkeit wegen =  100 % und 
beziehen die einzelnen Betriłge der 
Gasverteilung hierauf, so kommen 
die eingeklammerten Zahlen in Frage.
Es wurden von der Gesamtgasmenge 
39,5% fiir den gesamten eigenen 
Verbrauch benotigt, wahrend 52,1 % 
fiir fremde Zwecke abgegeben werden 
konnten. Fiir die Winderhitzung 
werden 16,9 % verbraucht. Der 
Gasverbrauch ist also hierfiir auBer- 
ordentlich niedrig, allerdings betragt 
die Windtemperatur nach Angabe 
des Werkes nur 400°. Die Gasmenge 
fiir den eigenen Yerbrauch verteilt WnderhiUer
sich dann weiter: 9,3% fur Gas- 
geblase, 2,0 % fiir Dampfgeblitse, so daB 11,3 % 
msgesamt fiir die Winderzeugung kommen; des wei- 
teren: 2,7% fiir Gasdynamo, 1,3 % fiir sonstige 
Gasantriebe, 7,3 % fiir die Dampfkessel. Die Ueber- 
schuB-Gasmenge wird im wesentlichen fiir Dampf
erzeugung verbraucht, namlich 32,3%; ferner: fiir 
Gasdynamo 15,3 %, fur sonstige Gasantriebe 
48% , fiir Oefen nur 1,7%.

Charakteristisch fiir dieses Werk wiire also der 
auBerordentlich niedrige Gasyerbrauch fiir die Wind
erhitzung, entsprechend allerdings einem hdheren 
Iioksverbrauch, anderseits der hohe Anteil fiir

Dampferzeugung. Der Restverlust mit 8,4 % diirfte 
ais etwas iiber nonnal zu bezeiehnen sein.

Vom rein warmewirtschaftliehen Standpunkte, 
nicht vom wirtschaftlichen Standpunkte iiberhaupt 
aus, diirfte auf dem Werk eine bessere Ausnutzung 
noch dadureh zu erzielen sein, daB, statt zur Dampf
erzeugung, das uberscliiissige Gas noch mehr in 
Gasmasehinen bzw. in Oefen verbraucht wiirde.

Abb. 3 zeigt die Gasverteilung des Werkes VII. 
Fiir die Reaktionen und Yerluste im HochofenprozeB

A ijf 700kg Roheisen 722,5kg Rohkoks 
Vbn 700kg Rohkoks 387 cóm Gas 
Heizwerf des Gas es 7070WE 
fieiztverit  des Rohkoks. 6700WE 
Von 700kg Rohkoks 397000 Gas- WE

p

Gasgeb/ase .8*3% Gasdynamo
I  mo%)

0,06% D am pfkessel 
(0,7% ) W

72,9 % Oamfrfkessei
m

_SBj
Ofbn 

(77.0%J
0,3% iO,¥%) Gosgeółdse

Abbildung 3. Gasverteilung Werk VII.

[fHirfir-
Gasctynamo

A tfm ły ffo łte ise n  737kg/fohkoks 
Yon 700 kg Rohkoki SBSoim Sos 
Heizwerf des Gases 7007 WE 
Heizwerf des Rohkoks.5830WE 

IU L łJ  Von 700kg Rohkoks 3B5000GasWE 
Gasdynamo

Abbildung 4. Gasverteilung Werk Vb.

werden hier verbraucht: 35,9% der Gesamtwarme, 
so daB mit den Gasen 64,1 % fortgeleitet werden. 
Beziehen wir die ubrigen Zahlen wieder auf die 
Gesamtgasmenge (=  100), so werden fur den eigenen 
Verbraueh 45,9 % benotigt, so daB 50,6 % abgegeben 
werden konnen. Fiir Winderhitzung werden 30,5 % 
benotigt bei einer Windtemperatur von 650°, also 
bedeutend mehr ais bei dem Werk II. Der Aufwand 
fiir Geblase (es kommen nur Gasgeblase in Frage) 
betragt 10,3%. Im ubrigen ist fur das Werk noch 
charakteristisch der verhaltnismafiig niedrige Anteil 
fiir die Dampferzeugung, namlich nur 0.9 % fur den
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eigenen Yerbrauch und 20,2 % ais Abgabe. Diesem 
Werk ist es somit moglich, 17 % der Geasmtgasmenge 
fiir Oefen freizumachen. Der Rcstverlust betragt 
hier nur 3,5%.

Einen ganz anderen Charakter zeigt die Gas- 
Yerteilung des Werkes V b auf Abb. 4. Nach Abzug 
von 39,5% der gesamten Warme fur das Hoehofen- 
schmelzen gehen 60,5 % in dcm Gichtgas weiter. 
Auf die Gesamtgasmenge bezogen betragt der eigene 
Verbrauch 48,C%, die Abgabe 40,3%. Fiir die 
Winderhitzung werden 39,1 % benotigt bei einer 
Windtemperatur von 650°. Der Gcblaseanteil betragt 
nur 0,1 %. Das gesamte abgegebene Gas wird in 
Gasmaschinen verbraucht. Auffallig ist hier der hoho 
Gasverbrauch fur die Winderhitzung, andcrseits 
der kleine Anteil fiir die Geblasewind-Erzeugung. Das 
Werk besitzt nur einen Hochofen. Es scheint, daB 
der spezifische Windverbrauch je't sehr geiing ist, 
was wahrschcinlich durch einen niedrigen Betriebs-

Abbildung 5.

winddruck, durch kurze Windleitungen und ent- 
sprecliend wenige Windsehieber bedingt wird.

In Zahlentafel 1 sind die Hauptergebnissę samt- 
liclier sechs genauer gemessenen Werke zusammen- 
gestellt. Der Wiinneverbraueh fur das Hoehofen- 
sehmelzen bczicht sich wicder auf die Gesamtwarme 
des Koks es und Mollers, wahrend alle ubrigen Zahlen 
auf die in dem Hochofengas enthaltene Warme be
zogen sind. Fiir Reaktionen und Verluste im Hocli- 
ofenprozeB schwanken die Betrage zwischen 27,8 und 
39,5%. Die besonders niedrige Zahl bei Werk VIII 
ist durch den hohen Hcizwcrt des verwendeten Roh- 
kokses bedingt, der angeblich 6973 WE betragen 
soli, wahrend er auf den ubrigen Werken zwischen 
5800 und 6300 WE schwankt. Der Verbrauch fur 
die Winderhitzung schwankt zwischen 16,9 und 
39,1 % der Gesamtgasmenge. Das sind erhebliche 
Uuterscliiede, und es scheint, daB auf dem Gebiete 
der Winderhitzung warmewirtschaftlich das Beste 
noch nicht erreieht ist und daB noch gespart werden 
kann.

Ich erinnere hier an den Zwei-Cowper-Betrieb. 
Nach meinen neuesten Beobachtungen ■ und Er- 
fahrungen wird man bei einer Windtemperatur von 
etwa 6000 mit 20 bis 25 % der Gasmenge fiir die

Winderhitzung auskommen, wobei ich die 20% 
noch unterstreichen mochte. Ich rechne hierbei 
allerdings mit einem Wiikungsgrad der Cowper 
von 80%.

Der Anteil zur Erzeugung des Geblasewindes 
schwankt zwischen 5,6 und 26%. Der Warmeauf- 
wand hierfiir ist naturlich abhangig:

1. davon, ob der Wind in Gas- oder Dampf- 
geblasen erzeugt wird,

2. vom Betriebswinddruck,
3. von der Dichtheit der Windleitungen und vor 

allem der Windsehieber.
Die weiteren Zahlen fiir 'den ubrigen eigenen 

Verbrauch schwanken zwischen 3,4 und 11,3 %. 
Ein Vergleich dieser Zahlen fuhrt zu nichts, da die 
Anlagen (ich erinnere nur an die Transporteinrich- 
tungen und Begichtungsanlagen) so auBerordentlich 
verschieden sind. Die Summę des Eigenverbrauches 

schwankt zwischen 39,5 und 63,2 %. 
Fiir die Abgabe bleiben somit iibrig 
30,3 bis 57,2 %.

Die Ausnutzung des abgegebenen 
Gases ist warmetcchniseh, wie bei 
den einzelnen Werken sclion erwahnt, 
sehr yerschicden. Sie wird um so 
besser sein, jo mehr das Gas in 
Gasmaschinen und Oefen verbraucht 
und je weniger fiir Dampferzcugung 
benotigt wird. Fur Oefen konnten 
die Werke freimachen, wenn man 
YÓn dem Werke Vb absieht, 1 bis 
17%. Der Restverlust sclilieBlich 
schwankt zwischen 0,3 und 11,1 %.

Wenn man sich nun aus den 
vielen Zahlen als E:gcbnis ein Bild 
maclien .will, welche giinstigsten 

Zahlen sich bestenfalls in einer neuen Hocliofen- 
anlage mit den neuesten Einric-htungen crreiclien 
lassen wurden, so konimen wir zu folgender Dar- 
stellung (Abb. 5).

Nehmen wir etwa einen Koksverbrauch von 
120 kg je 100 lig erzeugten Roheisens und einen 
Heizwert von 6200 AVE je kg Koks, so wurden etwa 
64% der Gesamtwarme iin Gichtgas fortgefiihrt 
werden. Von der Gesamtgasmenge gehen 35 bis 40 % 
fiir den eigenen Yerbrauch der Hochofen ab, dabei 
wurden fiir Winderhitzungen etwa 20 bis 25% zu 
rechnen sein. Mit einem Restveilust von etwa 3 % 
wurden 57 bis 62 % der Gesamtgasmenge fiir fremde 
Zweclce zur Verfiigung stelien.

Aus dem reichhaltigen Zahlenmateriat, das mir 
zur Verfugung stand, habe ich nur die interessantesten 
Angaben herausgewiihlt und zusammengestellt. Es 
ist hier wohl das erste Mai, daB einigermaficn genaue 
Gasverbrauchszalilen in dieser Fiille genannt werden. 
Die Gasbilanzcn lassen sieli naturlich noch erweitern 
und,verfeinern: Wie wir gesehen haben, ist mit Hilfe 
einer Gasbilanz der Charakter der Warmewiitschaft 
des Werkes ohne weiteres zu erkennen. Ohne eine 
Gasbilanz durfte eine spaa-same Gaswirtschaft im 
Betriebe ubciliaupt ausgeschlossen sein.

W inderłiitier Gasdynamo

(62+57%J

/  w /# i r  i i i  m i  . -  l  l i i a -  
G asd/nam o

i
G asgeb/ase

\ <
i / ; = = = _  ul

O amfifkes& e/
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Zum Schlufi moclite ich an dieser Stelle Herrn 
Obeiingenieur Schlipkotcr yon der Warmestelle 
Diisseldoif meinen Dank fiir die \vertvolle Zusammen- 
stellung der Unterlagen ausspreehen.

Im AnschluB an den Vortrag fand ein kurzer Mei- 
nungsaustausch s ta tt, an dom sich dio H erren Hutten- 
d irek to ra . D. D. T u rk (B b ck h au s Post R ;i sfeld), Ober- 
ing K. K u ts c h c ra  ( Dortmund), Oborirfg. K. M eorbach  
(Aachen), Oboring. Ś)t.»3ng. A. N e r re to r  (Eagers), Geh. 
Bergrat B. Osann(Clau3thai), ®t.«Qlig. K. Ru  mme l  (Dus
se ld o rf) ,^ r^ n fl-S c h e lle w a ld  ( Rheinhausen), Sipt.-Jjrcg. 
K. S t r a uB (Duisburg-Meidorich) s o wio dor V rtragondo 
betedigten. Hierbei kamen von mchrrren Soiten Be- 
denken gegon dia absolato R iehtijkeit der Zahlen 
zur Sprache und z war besonders dcshilb, weil dio Untor- 
suchung der Ga.se noch keine einheitliche is t; sowohl dio 
Analysenyerfahren schwankon, ais auch die Sorgfalt boi 
der Vornahmo untor Umrec'inung auf Normalzustand. 
Die Warmestelle hat aus diesem Grundo bereits oine 
Reihe yon Kursen in dor G -.sanalyse abgehalten und wird 
die Ergebnisse dor stattgeundenen  Bjsprechungen dem- 
nachst'veroffentlichon. iNaturlich sind samtliche Ergeb
nisse des Vortrages nioht n n b e d i n g t  riohtig, sondern nur 
nach dem Stando der heutigen Untersuchung und MeB- 
yerfahren yorgenommen, hier aber m it groBor Sorgfalt, 
und es sind zum erstonmal oino ganzo Reihe groBerer 
Werke naoh einheitlichen Gjsichtspunkten bearbeitot. 
Ferner w ard i darauf auf.norksam gemacht, daB dio Rcst- 
rerluste nioht ganz stim uen  koanen. Dieser Einwand 
ist bjrechtigt, aber immerhin sind die zusammengestellten 
Ergebn:sse doch ais bedeuiond richtiger und yorgleich- 
barer hinzustellcn ais dio bishorigen yon den einzelnen 
Werken selbstandig yorgeno nmenen Gisbilatizen. Dann 
wurd > auf dio Unterschiode in dem Verbrauch der Geblfise- 
maschinen hingewiesen, und diese m it don wechselnden 
Undichtheitsverlusten der Windleitungen begrundet. Dio 
MeGyerfahrcn fur Gismongon sind noch verbesserungs- 
bediirftig. Dio W irmestello h a t aber schon oine Rei le 
Ton Versuchen angestellt und bearbeitot dieses Gebiet 
weiter. Dio Nutzbarmachung (1er Sehlickenwarme w irde 
ais schwierig hingestellt. AuBerdem b ;i die Schlackcn- 
warmo fur oine Tonno Roheisen nur etwa 3,8 % des fiir 
die Erzeugung dieser Tonhe Roheisen aufzuwondonden 
ICokses. Dieso Rechnung beruht auf dor Annahmo einer 
spezifisehen Warmo von 0,2 und oinor Tem peratur yon 
1400°, sowio dor Annahmo einer Tonno Sćhlacke auf
1 t  Rohoison.

Der Vortragende beantwortct3 noch eine Anzahl 
Fragon uber dio W indtemporaturon und don ICoksyer- 
braueh, die sich allerdings im Rihm on einer kurzeń 
Erorterung auf einfacho Hinwoiso beschrankcn muBten. 
Eine Uateracheidung dor orroehneton und gemessenon 
Worto ist in dor ondgultigon' Zusammenstellung nicht 
m d'lich, doch sind dieso Untorschiede in don Original- 
protokollon des Ausschusses regelmaBig nach den yon der 
Warmestelle entwickelten Grundsiitzen hervorgohoben.

*  *♦
Dor Schri'tleitung ging noch folgende Zuschrift yon 

Obering. Sr.«3tta. A. N e r r e tc r  (Engjis) zu:
Durch oine nachtragliche Mittcilung der Warmestelle 

erfahre ich, daB in der gogon Eade Oktober dieses Jahres 
crschienenen, nur fu r don inneren Verkehr Bestimmten 
Uitteilung N r. 10 dor W irmestello dio. yo r l a u f i ge n  
lą itsatze fu r die A ifstollang von Hochofcngasblanzen 
niedergebgt sind, die sich, was die in der Erorterung 
bsruirton Pankte anb:U ngt, m it meinen Ausfiihrungen 
deeken. In  dieser Mlttoilung sind auch die auf Grund 
der W jrksin^ibsn  crrechneton Gisbllanzen aufgostellt, 
wio sic im V ortrag gebracht wurden. Im AnschluB an 
die Aussprache mochto ich mir gestatten, noch folgendes 
hinzuzufiigen, in dcm B jstreben, dam it zur K larung in 
dieser fiir eino rationeile Oaswirtschaft wichtigen Frage 
Mit beizutragen.

1. Bei Werk V III orsoheint der Hoizwcrt des Gaso8 
m it 1159 W E (bei 0° und 700 mm) ais reichlioh hoch. 
normalo Gaszusammonsctzung yorausgesetzt. Durch- 
schnittswerte aus einer grcBen Anzahl yon Gasannlysen 
ergeben etw a 900 b:s 960 WE. In  der P rax 's durftc es 
wohl nicht zu selton yorkommen, daB der genauen Bo- 
stimmung des Heizwertes, sowohl bei dor Probonahme 
des Gases, ais auch b3i der Reduktion des Heizwertos, 
n icht immer gonugend Sorgfalt gewidmot wird. Jo naoh 
dem Ofengang einerseits ais auch nach der Gute dor Gas- 
remigung anlerersoits, m it de'r ubrgens eine rationcllo 
Gaswirtschaft steh t und falit, sind die Gastemperaturen 
und der Wassordampfgehalt des Gases und deesen Span- 
nung( Tons'on) stark  vcrschicdcn. Nichtlcraeksichtigung 
dieses Umstandes kann Fehler bis zu :0 %  nach sich 
ziehen und unrichtige Gasbilanzen ergeben/

2. Was d-o bei der Aufstellung der Gasbilanzen der 
Beohs Werke benutzten absoluten Verbrauehswcrte oder 
„W arm czahlen" anbelangt, welche, wie dies auch in den 
„M itteilungen" zum Ausdruck gebracht ist, nur grobo, 
zu u ab ‘f r .ed 'genden Ergobnissen fuhrende Annaherungs- 
worte sein koanen, so glaubo ich, daB sich durch Umfrage 
in der Prax s wohl eino gańze Anzahl von brauchbaren 
W ertcn erm itteln 1 iefie, die bei der Auf stellung yonNormen 
immerhin ais Grundlagen dienen konnten.

So wurden neben anderen der O iffentlichkeit zu- 
ganglioh gemachton Versuchen, die jedoch moiBtens ais 
Girantioyersuoho anzusehon sind, u. a. auf einem loth- 
ringischen Hiittonwerk vor Jahren ausgedehnte Gasyer- 
brauohsb3triebsvorsuche an Gasmaschinen ( Gasometcr- 
yorsuche) unter B jobichtung allor wesentlichen Einzel- 
heiten yorgenommen, die zsigen, in welohon Grenzen die 
Warmeyerbrauohszihlon nach Belastung und insbesondore 
nach Rsinhoitsgrad und Betriobsdauer der !Maschinen 
schwanken konnen.

An zwei Viertaktgasdynamos gleicher B auart yon je 
800 ICW Nennleistung ergabon sich fur dio KWst

Maschinc I Ha«chlnc II
bei 100 % Belastung. 3350 W E 4 100 WE
» 7 5 %  „ . 3960 „ 4 370 „

5 0 %  „ . 4510 „  6 270 „
.. 3 0 %  „  . 6080 „  10 200 „

Maschine I  ha tte  b:s zum Versuch 731 belastete Betriebs- 
stunden, Mischino I I  5064 ( 3 464 000 KW), beide ohne 
besondere Riinigung. Der Heizwert betrug im Mittel 
850 W E bei 22° und 745 mm. An oinor dritten  Viertakt- 
Gismaschino andorer B auart yon 800 KW  Leistung ergab 
sioh dor W armeyerbrauch je KWst

boi 100 % B e la s tu n g .................................. 4820 WE
>> 75 % „  ................................. 4460 ,,
»  5 0  %  ................................................... 5 3 2 0  „
.. 3 0 %  „  ................................  7250 „

bei etwa gloichem Heizwert.
In  groBen Huttenwerksgaszentralen, dfe z. B. eine 

Reihe eloktrlscher WalzenstraBon zu yersorgen haben, 
tre ten  bei yorubergehendem mehr oder weniger lange 
andauerndem Stillstand einer óder m ehrerer StraBcn 
starko Bjlastungsschwankungen (insbesondore boi Fehlen 
gonugend groBer Sp'tzondampfturbincn) auf, dio zu 
starken Abweichungen von durclischnittlich ange- 
nommonen Verbrauchszahlen fuhren konnen. Die 
Gasvorrochnung gesohah d o rt derart, daB aus den Gas- 
verbrauetiakurven dor den joweiligon Maschinenbelastun- 
gen ontspreohende Verbraueliswcrt iiber einen bestimmten 
Zeitabschnitt abgolcson und in Zahlentafeln eingetragen 
wurde.

Auf die bei Gasmaschinen durch mangelhafte Stcuo- 
rungseinstellung auftretenden Gasverluste h a t sclion 
3c.-3u3- Drawo hingewiesen, indem er zum Beispiel 
bei oiner Koksofengasmaschine in 1 m3 Abgase noch 
860 WE yorfand. Die Ergebnisse der von der Warme
stelle angedeuteten neueren Untersuohungen nach dieser 
R:chtung hin durfon m it Spm nung enyartet werden.

3. B ji dor Bjreohnung der Gowpergasmongen durfto 
ea sioh yielleioht empfehlen, durch genauere Measungen
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boi einzelnen Werken die Gasmengon m it'd e r  Cowper- 
groBe in Baziohung zu bringen und die Ergebnisse in 
Tafeln zusammenzustellen, da dio Zuhilfenahme des 
Oowpsrwirkungsgradcs bei zunehmender Vorsohmutzung 
der Co wperin der P ra sk  oino auBerst unsiohere Grundlage 
darstellt. Auch hier trifft es haufig zu, daB m it Gasuber- 
sehuB gearb3itet wird, so daB, ebertso wio boi den Gas- 
masohincn, zeitweise Kontrolle der Abgase notwendig ist.

4- Was den vorha.ltnisma.Big hohen Gisverbr<iuch 
an don Gwkasseln an sioh an b j|rlf ft, so durften wohl dio 
meisten Warko noch yeraltete Feuerungon (Vorfouo- 
rungen m it einfachen Diisenbronnern) haben. H ier haben 
Versuohe m it nouzeitliohen Brennern (Terbeck, Moll, 
Dinglor ,Muller), gute Ergebnisse gezeitigt. Bjispielaweiso 
konnto dor Gj<sverbrauoh je Kilogramm yerdampften 
Wassers yon 1,57 m 3 auf 1,15 m ‘ verringert werden. 
Durch Erzielung moglichst niedrigor Gastemperatur 
durch sorgfaltigo Gasroinigung kann hier an Hoizflaohe 
gospart werdon.

5. Der Gasverbrauch an den Gobliisen, der bei don 
betrachteten Worken sich durchsohnittlich m it etwa
10 %  orgibt, diirfte im allgemeinen wohl zutreffen. Ein- 
zelne Werko goben den Gasverbrauch m it 5,0 % (W erk IV 
Dampfgebliise) beziehungsweise 0,3% (W erk V) an. Diese 
Worto diirfton jedoch dio aufiersto untere Grenze dar- 
stollen, wio sich aus folgondem Boispiel, das, wei ] dio 
Yornaltnisse hinsiohtlich Geblasetyp, Pressung und 
Blasemod us iiberall yorschiedon sind, nur einen Anhalt 
gebon soli.

Ein Versuoh an einem Viortaktgasgeblase m it Hor- 
biger-Ventilon orgab boi einer minutlichen Windmengo 
von 715 m 1 eine Gasmasohinenbelastung yon 1180 PŚi. 
Dar Warmyerbrauoh je PSi/st (langere Betriebszeit des 
Goblases yorausgesotzt) ergibt sioh m it etwa 2500 WE,

so daB sioh der W a rm e v e rb ra u c h  je m’ g o fo rd o rte
w  i  u  1180-2500Wi n d me n g e  e rm itte lt z u : ------------ — =  70 WE,

715-60
An Hand dieser Zahl laBt sich fiir alle Werko dor 

theoretischo Mindestwarineycrbrauoh der Goblase, voll- 
kommono Dichthoit von Goblase und Lcitungen yoraus- 
gesetzt, ermifcteln und hieraus ein SohluB auf die GroBo 
der Undiehtheiten ziohon. Setzt man namlich die Gicht- 
gasmongo und die aus ihr orm ittelto Windmengo ein, so 
ergibt sioh fiir don yorliogenden Fali der Warmeyor- 
braueh des Geblasos

292 • 70
in Prozonton der Gichtgaamengon zu : —-  -■ =  5,90 %.

0. Eine kritisoho Batrachtung, beziehungsweise oin 
U rteil uber die Gasausniitzung an Hand der Gasbilanzen 
ist moines Eraehtons nur moglieh bei K enntnis der Ge- 
samtwarmewirtsehaft des Werkes. So laBt sich z. B. 
noch nicht m it Bastimmtheit sagon, ob bei Werk V II bei 
einer Versorgung dor Oefen m it 17 %  dor yerfugbaren 
Gasmonge dor Hoohstgrad der Gasausniitzung yorhandon 
ist, wahrend andere Werko nur etwa 4 % froi machen 
konnten. — Hier ist meines Eraehtons das Gesamtbild der 
ICraf terzougung des Werkes maBgebend.

7. Hohor Koksyerbrauoh am Hochofon bodingt 
naturgomiiB auoh hohe Gasausboute, und os ist iń erster 
Linio Aagolegenheit des Hoohofonbetriobes, diesen dureh 
entspreohende Verbesserung der Gasroinigung, Erhohung 
dor W indtomperaturen usw. nach Móglichkeit zu vor- 
ringern, in zweiter Linie ist es notig, dio yerfugbaren 
Gasmongon an allen Vorbrauchsstellon wirtschaftfich zu 
yerwerten und durch dauernde Batriobskontrolle niedrig 
zu halton, um dadurch dio Gaswirtsehaft auf eine hoho 

. Stufo zu stellen.

Normalisierung von Kokereien.
(Mittellung aus dem KokoreiaussohuB des Bergbauveroins und des Yereins deutsoher Eisenhuttenleute.)

VeranlaBt duroh den Aufsatz von SipL.gng. Oskar 
M. S c liad o ck  uber diesen Gegenstand1) fand auf der 
Vollsitzung des Kokoreiaussoliusses am 23. Jun i 1920 
in Essen oine Ausspraohe s ta tt . Sie wurde duroh SipL-^tig. 
Sohadeek eingoloitet, der seine in dem yorgenannten Auf
satz niedergelogten Gedanken und Vorsch!age noelimals 
in gokiirzter lo rm  yortrug. Sodann fuhrto ais erster 
Gegenborichterstatter Oberingenieur H. B ru n s , Bausel
i. W., folgendes aus:

Es ist wohl ałlgemein begriiBt worden, daB sich 
auch in der Kokereiindustrie Bestrebungen zeigen, 
um Yereinheitlichungen in den Anlagen und den Ver- 
brauchsmaterialien durchzufiihren. Der Kokerei- 
ausschuB ist hierbei die geeignete Stelle, um die 
erforderlichen MaBnahmcn vorzubereiten. Die Nor
malisierung von Maschinen, Apparaten und tech- 
nischen Materialien ist in erster Linie Aufgabe der 
erzeugenden Iudustrien. Im NormenausschuB der 
deutschen Industrie ist bereits eine Stelle vorhanden, 
durch die bei Aufstellung von neuen Normen Wiinsche 
und Anregungen auch aus der verbrauchenden 
Industrie zur Geltung kommen konnen.

Die den Kokereibetrieben ais verbrauchender 
Industrie hierbei zufallenden Aufgaben liegen m. E. 
auf ganz anderem Gebiet. Wenn man sich die 
bereits bestehenden Normalien, Typen usw. ansieht, 
so staunt man daruber, was schon alles normalisiert 
ist; aber noch inebr staunt man daruber, wie in 
yielen Batrieben fur gleiche oder ahnliche Zwecke 
nebeneinander oft die verschiedensten Normen, Typen 
usw. walillos Yerwendet werden.

l) St, u. E . 1919, 6. Nov., S. 1349/50.

Ich habe mich bereits seit Jahren mit der Ver- 
einheitlichung des Materials fiir die verschiedenen 
mir unterstellten Betriebe bescliaftigt und bin zu 
der Ueberzeugung gekommen, daB es fiir die ver- 
brauchenden Industrien, also auch fiir die Kokerei- 
betriebe, vorerst weniger darauf ankommt, neue 
Normalien aufzustellen, ais vielmehr die bereits be- 
stelienden riehtig anzuwenden. Erst wenn in einer 
zusammengehorigen Industrie ałlgemein aus der 
groBen Fiille der schon vorhandenen und weiter 
hinzukommenden Normen eine geringste Zahl aus- 
gewilhlt ist und diese fiir moglichst viele Zwecke 
einheitlich verwendet wird, laBt sich von einem 
vollen Erfolg der Normalisierung sprechen. Zu 
diesem Erfolg konnen die Betriebe in erster Linie 
beitragen.

Zur naheren Erlauterung mochte ich ein einfaches 
Beispiel anfiihren. In allen Bergwerks-, Kokerei- und 
Huttenbetrieben werden D rah tseile  fur die ver- 
schiedensten Zwecke in vielerlei Starken und Aus- 
fiihrungen gebraucht. Ich habe in meinen Betrieben 
alle Verwendungsstellen sowie die Konstruktion und 
die Starkę der gebrauchten Seile feststellen lassen. 
Von den vorhandenen mehr ais 70 verschiedenen 
Seilen waren nach eingehender Bearbeitung nur nocli 
15 erforderlich, die fiir alle Zwecke ausreichten. leli 
glaube annehmen zu diirfen, daB die Zahl der auf 
den Bsrgwerken, Kokereien und Hiittenwerken in 
Rheinland und Westfalen fur gleiche Zwecke ver- 
wendeten Seile viele Hundert betragt. Es ist nicht
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einzusehen, warum niclit fiir die gesamten Industrien, 
ebenso wie auf meinem Werk, allgemein nur 15 ver- 
sdiiedene Seile oder gar noch weniger fur die gleicłien 
Zwecke verwendet werden konnen.

Jeder Faclimann vermag sidi leidit vorzustellen, 
wie groB der Yorteil niclit nur fur die erzeugende 
Dralitseilindustrie, sondern besonders audi fiir die 
yerbrauchende Industrie ware, wenn eine einhcitlidie 
Verwendung dieses einen beliebig lierausgegriffenen 
Artikels zur Tatsaclie wurde. Wic bei den Draht- 
seilen, so ist eine einheitliciic Verwendung yieler 
Tausend Teile, die in gleicłien Industrien gebraudit 
werden, m. E. leiclit moglich.

Sollten die Kokereibetriebe dazu tibergchen, der- 
artige Yereinlieitlichungen durdizufiihren, so módite 
ich hierbei nocli auf einen Umstand aufmcrksam 
maclien. Ln allgemeinen sind die Kokereien nur 
kleine Betriebsteile grofierer Hiitten- und Bergwerks- 
aiilagen. Der Materialverbraudi fiir den Bau und 
Betrieb von Kokereien ist nur gering im Yergleidi 
zu dem Verbraucli der zugehorigen grofieren Werke. 
Ich halte es fiir dringend erwiinsdit und vorteilliaft, 
weńn bei der Auswahl von normalem Materiał fiir 
die Kokereibetriebe nach Moglidikeit solehe Normen 
gewiihlt werden, die in der zugehorigen Bergwerks- 
und Hiittenindustrie in weitaus grofieren Mengen 
bereits gebraudit werden, oder dereń Anwendung 
auch hier noch yereinheitlidit wird. M. E. kann der 
weitaus grofiere Teil des fiir die Kokereibetriebe er- 
iorderlichen normalen Materials aus den zugehorigen 
Bergwerks- und Hiittenbetrieben genommen oder 
gemeinsam verwendet werden.

Bekanntlidi ist der NormenausschuB der deutschen 
Industrie seit mehreren Jahren mit groBem Erfolg 
bcmiiht, Nonnen fiir die gesamte deutsche Industrie 
auszuarbeiten. Auch in unserem Falle halte ich es 
fiir unbedingt erforderlich, daB die Neuaufstellung 
und Festlegung von Normen fiir die Kokereiindustrie 
nur in Verbindung mit oder auch durdi den Aus- 
schuB erfolgt.

Die Vereinheitlicłiung deś Verbrauches an nor- 
malisiertem Materiał dagegen mussen die Betriebe 
selbst durdifiihren. ZweckmaBig werden auch dabei 
die Kokereibetriebe gemeinsam yorgehen. Der be- 
stehende KokereiausschuB ist wohl geeignet, die 
Vereinlieitlichung des Verbrauęhes von normalisiertem 
Materiał einzuleiten und durdizufiihren.

Ein gangbarer Weg, um diese Vorschliige in die 
Praxis umzusetzen, ist folgender: Die groBen Werke 
und Konzerne legen sich fiir ihre gesamten Betriebe 
ein Normalienbucli an, wozu das Normblatt DI 
Norm 4 verwendet wird. Ueber jede Art der auf dem 
Werk yorhandenen und in Gebrauch befindlichen 
technisdien Stoffe wird eine genaue Aufstellung ge- 
macht. Gleichzeitig wird nach Vereinbarung der in 
Pragę konmienden Betriebe und sonst zustandigen 
technischen Stellen kenntlich gemacht, welche 
GroBen in Zukunft nur yerwendet -werden diirfen. 
Bei genauer Durchfiihrung ist in der Regel inner- 
halb eines Werkes hierdurch schon eine groBe Ver- 
einhcitlichung der Betriebsstoffe zu crzielen. Sollen 
spater etwa neue Abmessungen oder neue Stoffe

eingefiihrt werden, so wird das betreffende Blatt 
neu bearbeitet und an Stdle des bisherigen in das 
Normalienbudi eingefiigt. Auf Grund der yor
handenen Unterlagen konnen sich dann melirere 
befreundete Werke oder ganze Industrien leiclit auf 
den Yerbrauch einer groBen Zalil einheitlicher Stoffe 
einigen.

Bei Neuanlagen wird den Bau- und Lieferfirmen 
die Benutzung der auf dem Werk iiblidien Stoffe 
nach den betreffenden Normblattern yorgesdirieben, 
wobei naturlich ungehinderte Verwendungsmoglich- 
keit yorausgesetzt wird. Die einzelnen auf den 
Normblattern verzeidmeten Teile erhalten weiter 
Nummern der Magazinyorratsliste. An Hand der 
Materialbiicher kann der Magazinbeamte ohne weite- 
res eine genaue Bestellung ausfiihren und bei Eingang 
der Stoffe auf Riditigkeit prufen.

Auf diese Weise-ist es moglich, daB die Betriebs- 
erfahrungen bei der Vereinfachung und Yereinheit- 
lichung der Betriebseinrichtungen benutzt werden 
und die besten und zweckmaBigsten Stoffe und Ein- 
riehtungen allgemein zur Geltung kommen. Eine Ver- 
ringerung der Anzahl der verschiedenartigen Stoffe 
einer Art fur bestimmte Einriditungen oder ganze 
Industrien wird dann ganz von selbst erreidit 
werden.

Unter Bezugnahme auf die Anregungen Schadecks 
kennzeickne ich meinen Standpunlct nochmals daliin, 
daB ich es fiir riditiger halte, wenn auch nicht gerade 
vor, so docli wenigstens gleichzeitig mit der Sehaf- 
fung neuer Normen versucht wird, den Materialien- 
yerbrauch zu yereinheitlichen. Die yerbrauclienden 
Betriebe und besonders auch die erzeugenden Indu
strien haben hiervon jedenfalls den schnelleren und 
grofieren Nutzen.

Den dritten Berioht erstatteto Sipl.-gng. H. 
S o h wo n k e ,  Hamm, wie folgt:

Man muB vom Standpunkt des Praktikers manche 
der Ausfiihrungen Schadecks ais zu weitgehend ab- 
łdmen, yieles erscheint aber brauchbar und der 
Durdiarbeitung Avert. Es ist zunadist zu bedenken, 
daB sich die Durchfiihrung einheitlicher Formen nur 
fiir diejenigen technischen Einrichtungen eignet, die 
in langjahrigem Betriebe durchgebildet worden und 
zu einem gewissen AbschluB gelangt sind, von denen 
daher nicht zu erwarten steht, daB sie in abseli- 
barer Zeit grundlegende Aenderungen erfaliren. Fiir 
alle in der Entwicklung begriffenen Vorrichtungen ist 
der Versuch der Normalisierung ein Fdiler, sie wiirde 
nur fortschrittliemmend wirken oder nicht beachtet 
werden.

Zu den letzteren gehoren yorerst die Losch- und 
Verladeeinrichtungen. Die Melirzahl von ihnen sind 
Erstausfiilirungen; wo eine Firma melirere Anlagen 
nacheinander gebaut hat, weidit die zweite erheblich 
von der ersten ab, wie es auch bei einer so schwierigen 
Materie, dereń Bearbeitung sich aussehlieBłich auf 
der Erfahrung ambaut, gar nidit anders moglich 
ist. Die Entwicklung ist nocli in vollem FluB und 
die yersuchten Losungen sind so mannigfaltig, daB 
die Festsetzung-von Einlieitstypen yorerst unmcgiich 
ist. Die Koksofen selbst haben hingegen in ihrer
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Entwicklung einen gewissen Stillstand erreidt, in 
den letzten Jahren sind fast nur Oefen von 3 und 
2,30 m Seheitelhohe bei 10 m Lange und 0,4 bis 0,0 m 
Breite eibaut worden. Hier in Ankhnung an die 
Gasindustrie eine einzige Normalfonn zu fordern, 
geht iiber das Ziel hinaus. Jede Kokerei weiB, wclche 
Kohle sie zu yerarbeiten hat, und muB mit der Wahl 
des Ofensystems darauf Rikksicht nehmen; es geht 
nicht an, eine gasarme treibende und eine gasreiche 
schwindende Kohle in demsclben Ofen veikoken zu 
wollen. Wenn die Gasindustrie in einer Normal- 
retorte s Sm tli che Kohlensorten entgast, so nimmt sie 
dafiir den Nachteil eines weniger vollkommcnen 
Entgasungsapparates in Kauf. Es wird aber allen 
Anspriiclien Geniige geleistet, wenn man je drei 
Ofentypen verschiedener Breite von 2,80 und 3 m 
Seheitelhohe zur VerfCgung hat. Utber 3 m Hclie 
hinauszugehen bestelit wohl kein Bediiifnis. Eine 
gemeinsame Giundlage laBt sich dadurch schaffcn, 
daB man fiir samtliche Ofentypen in der groCen 
Mehizahl einheitliche Steinfoimcn vcrwcndet. Zu 
einem Ofen mit Warmeriickgewinnung yon 2,30 m 
Hohe gehoren z. B. etwa 3000 feuerfeste Steine von 
ungefahr 190 verschiedenen Foimen. Von diesen 
sind nur etwa 200 Steine in ihrer Form durch die 
Sonderbauart des betreffe’nden Ofensystems beein- 
fluBt; 2800 oder etwa 90 % konnten soweit normali- 
siert werden, daB sie fur jedes Ofen- und Bcheizungs- 
system verwendbar waren, ohne daB dcm Eibauer 
irgendweleher Zwang hinsichtlich der zu walilenden 
Bauart auferlegt werden muBte. Dies sind haupt- 
saehlicli die Wand-, Regenerator-, Gewolbe- und 
Kopfsteine, die uberall wiedeikclircn. Bei Ncu- 
konstruktionen ist zu berucksichtigcn,daB mcglichst 
viele dieser „normalen1* Koksofensteine veiwcndet 
werden. Der Vorteil einer Eokl.cn Yereinfachung 
macht sich besonders dann geltcnd, wenn in einem 
Betriebe Ofengruppen verschicdener Syjteme vor- 
handen sind, fiir welche Ersatzsteine auf Lsger ge- 
halteń werden miissen. Die jetzige Zeit ist besonders 
geeignet zur Sehaffung einhcitlicher Steintypcn, da 
die Ncubautatigkeit iiber filnf Jahre geiuht hat. 
In nicht zu ferner Zeit muB zur allmahlichen Er- 
neuerung der im Kricge staik bcanrpiuchtcn Oefen 
gesehritten werden und eine Bautatigkeit in grofiercm 
Umfange einsetzen.

Die Ofenarmaturcn, wie Anker, SchaurGhrchen, 
Fulldeckel, Fiillochringe, Steigiohre, Steigrohrunter- 
satze, Muffen, ferner Beheizungsarmaturen und Koks- 
platzbelagplatten, sind ohne weiteres einheitlich zu 
gestalten. Dasselbe gilt fiir die Ofentiiren, sobald die 
Ofentypen feststchcn. Die selbstdichtenden Tiiren 
miissen allerdings noch ausgeschlossen werden, weil 
ihre Entwicklung noch nicht abgcschlosscn ist. Die 
im Gaswerksbetrieb bewalirten Modelle lassen sieli 
nicht ohne weiteres auf den Kokereibetricb iiber- 
tragen, sie sind zu teuer und der rauheren Hand- 
habung nidit gewachsen. Es hat sich daher noch 
keine angewandte Konstruktion allgcmein cinzu- 
fiihrcn vermocht.

Was Sdiadeck iiber Normalisierung der Tur- 
kabel, Besehick- und Ausstofivorrichtungen sowie

Kokssiebereien sagt, laBt sich untersehreiben. Fiir 
Rohrleitungen aller Art bestehen Normalien, man 
muB sie nur uberall anwenden. Fiir viele Konstruk- 
teurc war es allerdings zur lieben Gewohnlieit ge
worden, mit anormalen Formstucken zu arbeiten., 
Bei den Rohrenkuhlern wiirde eine Unterteilung in 
einzelne Schusse mit Querrohren einen erlieblichen 
Fortschritt bedeuten, da bei Schadliaftwerden wesent- 
lich ldeinere Einheiten ais bei den Langsrohrkiihlern 
ausfallen, die bedeutend billiger wiederherzustellen 
sind.

Die Sehaffung eińheitlicher Formen fiir Geblase 
ist nach Einfiihrung der Tiubosauger viel einfacher 
ais bei der fritheren Viellieit der IColben-, Fliigel- 
und Kapselgeblase. Die Turbogcblase haben sich 
nach anfanglichen Mifieifolgen, die hauptsadilich auf 
der mangelnden Unterrichtung der Herstcller iiber 
die Eigenschaften der zu fijrderndcn Gase beruhten, 
zu betiiebssicheren Maschinen entwickclt, besonders 
wenn der Antricb durch Dampfturbinen erfolgt. Der 
schlechtere Wiikungsgrad spielt keine Rolle, da sich 
der Abdampf sehr gut fiir Destillationszwecke in der 
Ammoniak- und Benzolfabrik yerwenden litBt und 
den sonst aufzuwendenden Frischdampf ersetzt. Da 
bei dcm Turbogcblase nur Laufi ader, Lager und Dich- 
tungen dem VerschleiB unteiwoifen sind, so liegt der 
grofie Vorteil auf der Hand, der mit der Sdiaffung 
weniger Normaltypen fur diese betriebswichtigen 
Masdiinen des Kokereibetricbes veibunden ist. Die 
Sdiwierigkeiten sind hierbei nicht besonders groB, 
da sich nur wenige Masdiinenfabiiken erfolgreich mit 
dem Bau von Turbosaugern fiir Kokereigas be- 
schaftigt haben.

Die sonstigen Apparate der Nebenprodukten- 
gewinnung, Abtreiber, Sattiger, Saureabscheider, 
Salzlieber, Salzpfannen, Zentrifugen usw., haben in 
der. letzten zehn Jahren bereits eine wesentliche Ver- 
einheitlidiung dadurdi erfahren, daB braudibare, von 
einer Baufirma eingefiihrte Typen bei spateren Ans- 
fuhrungen iibernommen worden sind. Dasselbe gilt 
fiir die Benzolfabriken. Neuere Anlagen versdiiedener 
Ei bauer weisen schon jetzt eine gegen friiher auf- 
fallende Gleidifórmigkeit auf, wodurdi der beste Be- 
weis fiir die Moglichkeit der Normalisierung erbradit 
worden ist.

AuBer der leichteren und billigeren Beschaffung 
der Ersatzteile wurden genaue Vorsdiriften iiber die 
Art der bei Erriditung von Kokereianlagen zu ver- 
wendenden Einzelteile auch eine weitaus groBere 
Gcwahr fiir die Dauerhaftigkeit und die gute Arbeits- 
weise der Anlagen geben. Es war vielfach besonders 
bei Erstanlagen iiblidi, Kostcnanschliige iiber eine 
Yollstandigc Ofenanlage mit Nebenproduktengewin- 
nung bei den in Betracht kommenden Firmen ein- 
zufordern und dem billigsten Angebot den Zusdilag 
unter der Voraussetzung zu erteilen, daB ausreidiende 
Gcwahr fiir die zu erzielenden Ausbeuten geleistet 
wurde. Scheinbąr war der Besteller gesidiert, wenn 
er es mit einer leistungsfiihigcn Firma zu tun hatte. 
In Wiiklichkeit muEte der niedrigere Preis doch 
durch irgendwelche Ersparnis, sei es bei Abmessung 
der Apparate, sei es durch geringete Bereitstellung
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von Roserven, wieder ausgcglichen werden. Traten 
nun nach der Inbstriebsetzung Schwierigkeiten ein, 
wclclie Verluste an Ammoniak oder Benzol ver- 
ursachten, so war der durch Annahme des billigeren 
Angebotes ersparte Bstrag sehr bald durch diese 
Minderausbeutcn wettgcmacht. Stcht das Ver- 
schulden der Biufirma einwandfrei fest, so wird sie 
sieli zur Erfiillung der Gewahrleistung schnelktens 
um Ersatz der nicht geniigenden Apparate und 
Maschinen bcmilhen. Im besten Fuli vergclien 
hiertiber Monate, wiihrend dereń die Veiluste an- 
dauern. Śęhlimmer stillt sich haufig die Sachlage, 
wenn die Schuldfrage nicht yollstiindig gcklait ist 
und jeder.Vertragsteilnchmer sich striiubt, auf seine 
Kosten Abhilfe zu scliaffen. Kommt es zum gericht- 
liclien Austrag, so miissen womoglich die bcanstande- 
ten Teile zur Sicherung des Bcweiscs śtćhenbleibcn, 
es yergehen dann Jahre, bis samtliche Erzeugnisse 
technisch restlos aus der Kohle gewonnen werden. 
Es sind Falle bekannt, in denen die Vcilustzahlcn

mit der Zeit den Anschaffungswert der ganzen 
Kokereianlage iibertrafen, ehe der Umbau der 
Ni bjnproduktengewinnung in eine einwandfrei ar- 
beitende Anlage volIzogcn war. Solche Voi kommnisse 
schadigen das Nationalvermcgen ungeheuer, sio 
werden aber ausgeschlossen, wenn feste Normen vor- 
handen sind, die unbeschadet des jeweilig angewandten 
Systems unter allen Umstanden beriicksichtigt wer
den miissen. Ihre Aufttellung niufi mit groCer Vor- 
sicl t geschehen, damit sie nicht fortschiitthcmmcnd 
wirken und zu einer ,,Artericnvei kalldfg" fiilncn.

Wer konnte nun eine solche Normierung ais 
unparteiische Instanz in die Hand nehnien? Hicrzu 
wiirde, falls allseitig ein Bediiifnis zur Bcschaftigung 
mit dieser Frage aneikannt wird, allein der Kokerei- 
ausschufi in Frage kommen. Er konnte einen Unter- 
ausschuB aus erfahrenen Praktilcern, Betricbsleitern 
und Vertretern der Baufiimen berufen und ihn mit 
der Durehaibeitung dieser Augclcgenheit beauftragen. 
Diese Aufgabe ware auBerordentlich dankbar.

An dio Boriehte scliloB sich folgende Aussprache an:
Dr. F. R e u te r ,  Gelsenkirchen: Dio Normalisierung 

des Ofenraumes, so einfaeh sio klingt, ist doeh nicht so 
einfach, wenn Sio sich einmal daran erinnern, wieviel 
Firm en den Bau der heute bekannton Ofenausfiihrungcn 
batreiben, und wioyiole noch daran arboi ten, ihre Erfah- 
rungen auszubilden und die Oafen zu yerbessern. E3 ist 
wohl mo^lieh, dvB dio L i uf er, die Kopfsteine, die Gewolbe- 
Bteino in eine Norm gobracht werden, aboreine allgemeino 
Normalisierung der Oafen ist nioht angezeigt.

Dazu kommt, daB die Gasindustrie, auf die yergleiclis- 
weise hingowieson worden ist, im Durehschnitt immer 
dieselbe K ohlenart hat, indem sio niimlich stets Gaskohle 
rerkokt, daB aber die Koksofenindustrie Ko hien m it den 
yersehiedensten E'gonschaften verarbeiten muB. Es gibt 
sehr magere und sehr gashaltigo Kohlensorten, von denen 
jede eine andere Ofenbauartyerlangt, wenn die Verkokung 
wirtsehaft tlen durehgetuiirt werden soli. Ich warne cles- 
halb nochmaU vor einer Normalisierung der Oefen, die 
jeden F o rtseh ritt hemmen wurde.

Wenn ich den letzton H srrn Vortragenden richtig 
yeiptar.den liabe, wird hier die B ldung eines Aussehusses 
gewunscht, der die Frage we.ter bearbeitet. Wie ist dieser 
AuEEchuB donn gedacht ?

S)ip!.»Qng. H. S ch w en k e : Ich habe gedacht, daB 
moglichst yielc Praktiker aus dor Kokere:industr;o und 
Vortreter derjenigon Fi men, die daran durch Biuaus* 
fuhrungen interessiert sind, zugezogon werden, und zwar 
sowol.l der Ofenbaufi rmen ais aueh dor Mischmenfabr-ken, 
d ie in  don batroffendon Batrieben batoiligt waren.

Oberingenieur H. Br uns :  In  dcm NormenaussehuB 
der deutsehen Industrie basteht meines W 'ssenseine ganzp 
Anzahl von Sonderaussehiissen yerschicdener Faehnch- 
tungen; da lieBe sich wohl auch ein KokereiausschuB ein- 
richten.

Dr. F . R o u te r :  Mir is t nu r noch nicht klar, wie dio 
Arbeitsmenge bewiiltigt werden soli.

Oberingenieur II. Br uns :  Ich bin auch der Ansicht, 
daB es fiir die bastohenden B rtr.ebe yorerst wesentlieh 
wichtiger ist, dio yorhandenen Normen und Typen ein- 
heitlieh anzuwenden, ais neue Normen zu bildon.

D r. F . R e u te r :  Jede einzelnc Zeche hat> ihro An- 
seha-ulgen und ihre Sonclorwunsohe, und die Iioksofen- 
baufirmen haben auBerihron basonderen Ansichton aueh 
ihre bosonderen Interessen. Wie man sio durch einen 
AusschuB in E nklang br.ngep. soli, is t m ir ganzlich un- 
klar. Es kommt hinzu, daB durch dio Normalisierung 
koine Vermindorung, sondern eine Vermehrung der Stein- 
typen entsteht. Denn unsere yorhandenen Anlagen 
bleiben lioffentlich noch lange betriebsfahig und benotigen

fortdauernd die fiir sie yerwandten Stcintypen. Dazu 
kiimen dann noch die neuen Normaltypen. Ich glaubo, 
wir sollten lieber m it den Typen, die w ir haben, hauszu- 
halten suchon und sie uberall anwenden, wo es moglich 
ist. Das schoint m ir zur Erzielung eines Fortsehr tts  
richtiger zu soin ais die Aufstellung von neuen Typen, 
dam it kommen wir uberhaupt n ich t woiter. AVonn man 
einen KokereiausschuB bilden' will un ter besonderer Be- 
rucksiehtigung der B.iufirmen, dann g ib t es ebenso yicle 
Ansichton wie Teilnohmer, und ich weiB nicht, wie dio 
un ter oinen H u t zu bringen sind.-

Dr. F. K o r t e n ,  Oberhausen: Dio Ansichton des 
H erm  Schadeck sind schon im Jahre  1919 in  „S tah l und 
E  sen“ yeroffontlicht worden, und man hiitte wohlorwarten 
konnen, daB in dor Zwischonzoit darauf eine Erwiderung 
erfolgt ware. Dieses ist, bis heute wenigstens, nicht der 
Fali, weil dio Anregungen so eigonartig und dem Prak- 
tiker so merkwiirdig ersoheinen, daB man eine Erwiderung 
ni cht f iir notig gohalten hat. Ich bi n damals auch gebeton 
worden, moino Ansicht zu iiuBern und ich halo  das iu 
einem Schreiben an den Verein deutscher E senhutten- 
leuto getan, dessen Inhalt ioh h ier mittoilon mochte: 

Die Normalisierung ais eino AeuBerung uberlegener 
Organiśation wird dann zum Sohaden, wenn sie die natur- 
lichen Grenzen ihrer B jtatigung uberschroitet und so zur 
Ueberorganisation wird. Der Verfasser der yorliegenden 
Arbeit ist in Gefahr, diesen Weg zu gehen, wenn er dio 
Gleichmachung aller Koksofen fordert. Wo bliebe bei 
dieser Normalisierung die Erfindertatigkeitunserergrofien 
Koksofenfirmen, wo blioben die Vorteile des Wurme- 
spoicher-, Sohwachgas- oder GroBraumofens ? Im ubrigen 
wird sich aueh die Kohle sahr wenig darum kuinmorn, 
welche „GroBe des Stuckkolcses“ oinheitlich festgesetzt 
is t, sio w 'rd meistens oinen Koks gebon, der ih rer E  gen- 
a r t  ontsprieht, und der nur wenig durch die Abmessungen 
des Ofens booinfluBt wird. Kohle ist eben ctwas anderes 
ais otwa Lohm, aus dem man Normalstoine form t, sie ist 
yielmehr oin Stoff yon heute noch fast unbekannter 
chemischer Zusammensetzung, auf dessen Verhalten bei 
der Verkokung wir sehr wenig E 'nf luS haben. W ir miissen 
die Kohle nehmen, wio sie uns die Erde b e te t, und miissen 
uns m it der Tatsacho abfindon, daB gasreiche Kohle und 
hei er Oie g u g k l.i ,s .ii kigere.1 Keks lis er.i ais magere 
Kohio und kiiltere Uolen.

For I i iwcis auf die yerwandte G si d 'siria baweist 
rio 'lt, aaB auch der Koksofen selbst zu normaUsieren soi, 
denn das is t auch in der G isindustrie m it den Retorten-
o o  , aen Kammeroten und den Gener t  re i  n i c h t  der 
Fali. Rohrleitungen, Schieber. Formstueke s’.nd Gogcn- 
*tande des Massenyerbnueha, uber ćeren NoKaalisurang
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kem W ort zu yerlieren is t; ob sie sioh bei Gasmessern 
und besonders Gasbehaltern auf mehr ais die Zubehorteilo 
(Ansohlusse) erstreeken kann, soli hier nioht orortert 
werden.

Die Vereinheitliehung der einzelnen Bausteine wird 
den Erbauern wesentliehe Beschrankungen in  der Bauart 
des Ofens auferlegen, die nioht aufgewogen werden durch 
den im ubrigen sehrf raglichen billigeren Bezug der Steine. 
łeuorfeste Steine sind auch nich t ein Rohstoff, den man 
■etwa wie Schrauben und Nieten von beliebiger Stello 
bezieht, sondern sie miissen sich sohr der E igenart der 
Kohle und des Betriebesanpassen. A uchistdiem aschinen- 
maflige Herstellung bosondorer Form steine, die immer 
noch bleiben werden, sehr schwierig, so daB Handarboit 
nicht zu umgehen sein wird. DaB aber trotzdem  eine 
gewisse Voreinheitlichung und Vereinfachung moglich 
und erstrebcnswert ist, soli nicht bestritten werden, nur 
glaube ich nicht, dai3 sie sich auch auf diejenigen Teile 
der Koksofen erstreckon werden, die dcren besondere 
Eigenart und dam it dereń besondere Lebensfahigkeit 
ausmachcn.

Die uninittelbaren Zubehorteile der Oefen konnen 
gewiB hier und da vereinheitlicht werden, soweit es die 
E igenart des Ofenbaues zulaBt. DaB fiir dio Ofonver-
ankerungauch heuto schon nur Normalprofile m itnorm alen
Gowinden, Schrauben und Nieten verwendet werden, is t 
sclbstyerstandlich. Die Moglichkeit, einheitliche Stei"- 
rohre zu yorwendon, soli nioht von der Hand gewiesen 
werden; einheitliche Yorlagen einzufiihren, halte ich da
gegen fu r ausgeschlossen. Ueber dio selbstdichtenden 
Verschlusse wird abor oin solcher S tre it entbrennen, daB 

•eine Einigung schwer zu orzielen sein wird. Dasselbe 
durfte bei den Turkabeln der Fali sein m it Ausnahmo go- 
w isser.fur die Vereinheitlichung reifer Teile, wie Ketten, 
Kettonrader, Zahnrader, Laufriider, yielleieht auch Spur- 
wc‘te. Die Schionenprofile fiir den Fullwagen richten 
Bi eh nach der Last, die zu befordern ist, der Schienen- 
abstand nach der Ofonbauart, dio AusstoBmaschine nach 
d e r E igenart der Kohle und der Ofenbauart. Dio Koks- 
ióschoinrichtung ist ein Kind der ncuorcn Zeit, dem durch 
ISormalisierung glatt das Lebenslicht ausgeblasen werden 
wurde. Also davon lieber Hiinde weg! Bslagplatten 
konnten auf wenigo GroBen beschrilnkt werden, die Rinnen 
sind kaum einem VorschleiB ausgesetzt und die Losch- 
oinriclitungcn raiisscn selbstyerstandlich normalo An- 
schluBstiioke haben; anderes laBt sioh wohl kaum yerein- 
heitlichen.

Die Brech-, Boforderungs- und Sortiereinrichtungen 
fiir den Koks sind wie die Oefen selbst Individucn, die 
zwar aus norm alisierten Einzelteilen (zu denen ich auch 
die Becherwerke zahle) zusaminengesetzt sind, im ubrigen 
sich aber gorado durch ihre besonderen Eigenarten unter- 
scheiden mussen. Bei der Entscheidung iiber die Korn- 
groBen hat auch dor Handel ein W ort mitzusprechen 
wenn auch zugegeben worden muB, daB dio Uebsrlioferun° 
hierbci eine Rollc spselt. DaB bei den zahlreiohen Rohr° 
leitungon der Kokereien dio Normalien keino Anwendun" 
fanden, is t m ir n icht bekannt; den Lusus abweichender 
GroBen wird sich heute wohl kaum noch oin Unternehmer 
leisten. YVarum Kiihler und Wascher yereinheitlieht 
werden sollen, isfc nichfc einzusehen, wenn sie nur aus nor- 
malen Blechen m it normalen Stutzon und Zubehorteilen 
gebaut sind1). Gasmesser werden in der Gasindustrie 
sehr haufig ausgewechselt; dahor hat os auch Zweck, sio 
m eht nur in lhren Anschliisson, sondern auch in ihren 
Hauptabmessungen zu rereinheitlichon; bei Saugern und 
Teerscheidern is t das abei doch andeis, bei Siittigern 
geradezu unyorstandlich. Oder soli auch das Neben- 
gewinnungsverfahren oinheitlich vorgesehrieben werden? 
Dasselbo gilt fur dio De3tillierapparate usw.; nur fur 
Lagerbehalter konnte vielleicht erwogen werden, eine be- 
schrankto Zahl ais Einheitsbebiilter festzule^en

Vor3itzender Bsrgrat W in k h a u s , Altenessen: Ich 
personlich mochte mich auch auf den Standpunkt stellen,

')  S:o unterliegen meist nur geringem Veischleii3 und 
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daB die Normalisierung von Koksofen nicht so einfaeh ist, 
wie es den Anschein hat. Es ist daboi noch oin ganz wesent- 
lioher Punkt zu boriicksichtigen, namlich der, daB es otwag 
ganz Verschiedencs ist, ob man Koks zum Verkauf her- 
stellen will oder ob er im eigenen Bstriebe verwcndet 
werden soli. Im  orsteren Falle muB ich m it ganz anderen 
Einricbtungen rcchnen, ais wenn ich, wic z. B. auf einem 
Hiittenwcrk, den gesamten Koks in den Hochofen schicke. 
Auch die Hohe dor Oefen spielt beziiglieh der Qualitat 
des Kokses eine groBe Rolle. In  einem hohen Ofen laBt 
sioh n 'e  ein so guter Koks wie in einem nicorigen Ofen her- 
stellen, weil sich ein hohor Kokskuchen bei weitem nicht 
so gleichmaBig abloschcn laBt wio ein niedriger. Ich 
bin uberzeugt, daB gerade die holicn Oefen, was Wasser- 
gohalt angeht, den Koks yerdorben haben.

AuBerdem mochte ich auch nicht so weit gehon, dali 
ich meino gesamten Rohrleitungen normalisiere. Bei der 
Ausrustung eines Betriebes von 60 Oefen mit einer Haupt- 
gasloitungist es doch oin groBerUnterschied, ob eine Kohle 
m it 30 oder 22 % Gas verkokt wird. W ir haben wenig- 
stens Rucksicht darauf genommen und haben bei gas 
reicheren Kohlen die Lsitung sehr viel weiter gewiihlt, 
und ich wiirdo cs fiir falscli halten, da einfaeh zu typi- 
sieren. Gcnau'so is t es m it den Saugern. Ich kann den 
Sauger nicht fur 60 Oefen, sondern nur fiir die gegebene 
Gasmenge konstruieron. Ich glaube auch nicht, daB die 
Frago der Sauger schon so weit vorgeschritten ist, daB 
man sagen kann, ein Turbosauger ersetzt jeden anderen 
Sauger. Ich habe jedenfalls so gute Erfahrungen m it den 
alten Saugern gemacht, daB ich nicht dayon abgehen 
mochte. Trotzdem mochte ich den Yorsohlag, diese Frage 
in einem engeren AusschuB weiter zu behandeln, nicht yon 
der H and weisen. Ich denko m ir die Arbeit in  diesem 
so, daB der AusschuB sich in erster Linie m it der Frage 
befaBt: Wie weit kann man wirklich normalisieren ? DaB 
das in  gowissem Umfange zweckmaBig ist, davon bin ich 
uberzeugt. Und bei dieser Gelegenheit konnte auch die 
Frage in engerem Kroiso erortert worden: Sollen wir auch 
das Ganze normalisieren 1 DaB man hier nicht za einem 
Ergebnis kommen wird, glaubo .'ch zwar auch, trotzdem 
aber bitte ich, dieses zu iiberlegon.

Wenn Sie mit mir der Ansicht sind, daB der Unter- 
ausschuB gebildet worden soli, dann schlage ich vor, es 
dem ArboitsausschuB zu uborlassen — er wird friiher 
zusammentreten wie der KokereiausschuB — diese Frage 
weiter zu erortern, und ihm gegebenenfalls in Vorsehlagen 
diejenigen Herren zu benennen, die im UnterausschuB 
arbeiten sollen, falls Sie hier nicht zu anderen Vorsclilagen 
kommen. DaB wir zunaehst diejenigen Herren beiuck- 
sichtigen worden, ..ie sich dei dankenswerten Miihe unter- 
zogen haben, die Fiage hier anzuregen, ist selbstyerstand 
lich. Die Aussprache hat ja  aueh ergeben, aaB sio wiehtig 
genug ist, weiter yorfolgt zu werden.

Jedenfalls darf ich den Herren, die sich der Muhe 
unterzogen haben, das R eferat und die K orreferate zu 
halten, unseren herzlichsten Dank fiir ihre Arbeit aus- 
spTeohcn.

®ipI."Sn9- S c h a d e c k : Ich mochte nur noch kurz 
erwidern: Meine Absicht ist es nicht, einfaeh eine starre 
Normalisierung durchzufuhron, sondern erst einmal zu 
untersuchen, was sich uberhaupt alles in Normen bringon 
liiBt. Naturlich muB man daboi die heutigen yerhaltnisse 
beruoksichtigen. Es soli nicht etwa heiBen, die eine Ma- 
schine soli 6 m hooh sein, dio andere 5, sondern es sollen 
gew isse  Grenzon, genau wie bei der Eisenbahn, gegeben 
werden. Hinsichtlich der Rohrleitungen war es uberhaupt 
nioht so gemeint, einen Ofen ais Norm aufzustellen, 
sondern boi den Rohrleitungen sollen eben die Normen 
dem Bedarf angepaBt worden. Und bei der Normali
sierung der Oefen finde ich auch, daB die Schwierigkeiten 
eigentlich nicht so groB sind, wie es angonommen wird.
Sie ist wohl nur angangig in der Breite. Ob bei der Be- 
heizungder Gaskanalhochodertief licgensoll. ist Ansichts- 
sache und hat m it dor Normalisierung nichts zu tun. 
Wenn ich die Breite habe und weiB, ich kommo m it einem 
sohmaleren Ofon besser aus, so ist es Sache der Wirtschaft- 
liohkeit, das Richtigezu wahlen. Lediglicliin diosem Sinne
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wollte ich dio Anregung gegebon haben, nioht aber in 
einom so etarren Sinno.

V o rs i tz e n d e r :  Das W ort scheint nioht mehr go- 
wiinscht zu werden. Ich darf also foststellen. daB Sie

moinem Vorschlag zustimmen, die Frage zunaehst im 
ArboitsaussehuB zu vorfolgon und gegebenenfalls von 
do rt aus einen TJnterausschu B zu bilden, in dem die Frage 
weiter bearbeitot wird.

Schwebende Lieferungsvertrage und die Rechtsprechung 
des Reichsgerichts.

YonJRechtsanwalt Karl D ittm ar in Berlin.

Jeder Vertrag uber Lieferung von Waren nach 
einer vorher yereinbarten Frist birgt eine gewisse 

Unsicherlieit in sich, besonders dann, wenn der 
liefernde Teil iiber die Waren oder die zu ihrer Her
stellung erforderlichen Kolistoffe und Halbzeuge zur 
Zeit des Vertragsschlusses noch nicht verfiigt. 
Gerade in der Vereinbarung liingerer Lieferfristen 
iiegt ein Angelpunkt neuzeitigen Gesdiiiftsverkehrs 
begriindet. In der Ausnutzung aller sich bietenden 
Moglichkeiten bei der Besdiaffung der Unterlagen zur 
Erfullung des Vertrages findet sich die Gelegenheit 
zur Yerminderung des Risikos und damit zur Ge- 
wiihrung giinstigerer Wettbewerbsbedingungen usw. 
Das Selbstkostenrisiko wird aber immer dann in 
erheblichem Umfange vergroBert, wenn die Wirt- 
schaftsentwicklung in ungesunder Weise beeinfluBt, 
um nicht zu sagen gestort wird. Diese auBergewohn- 
lidien Einfliisse hat das Geschaftsleben in ihrer 
Wirkung auf langlaufende Vertrage durch Einfiigung 
besonderer Schutzklausehi zugunsten des einen oder 
anderen Vertragsteiles einzuschranken gewuBt. Bei 
dem iiber das deutsche Wirtschaftsleben hinweg- 
fegenden Weltkrieg in Yerbindung mit der Revolution 
ist die Tragweite solcher Klauseln recht oft zweifel- 
haft geblieben. Die Bedeutung dieser sogenannten 
Gefahr- oder Kriegsklauseln hier zu erortern,ist nicht 
vorgesehen. Sie werden auch nicht immer der wirk- 
licłien Bedeutung der yeriinderten Yerhaltnisse ge- 
recht, besonders in der Gegenwart, wo infolge der 
raumlichen und zeitlichen Ausdelmung die Wirkungen 
ins Ungeahnte und UnermeBliclie gesteigert worden 
sind.

Die Geschaftsweltglaubte zu Bsginn des Krieges, 
durch dieso „hohere Gewalt“ in weitestem Umfange 
aller Pflichten aus Lieferungsvertragen von selbst 
ledig geworden zu sein, mochten nun in bestehenden 
Vertragen Scliutzldauseln den Kriegsausbruch ais 
yertragsauflosendes Ereignis bezeichnen oder nicht. 
Es bedurfte daher weitreichender Aufklarung iiber 
den Irrtum dieser SchluBfolgerung; denn auch die 
Gesetzgcbung griff nicht ein in dem BawuBtsein, daB 
das bestchende Redit laufenden Vertragen genugend 
Schutz bietet. Die yersehiedenen Folgeerseheinungen 
des Krieges und der Revolution im Rahmen der 
Erzeugung und der Lieferungsmoglichkeit fiihrten 
daher zu einer umfassenden Rechtsprechung, die 
zuerst nur tastend in altgewohnten Gleisen vorging, 
allmaJilicli sich-aber doch nicht vor der Wuclit der 
Tatsachen versclilieBen konnte; erst in den letzten 
Monaten ist sie zu Ergebnissen gekommen, die eine 
wirksame Stiitze tatigen Wirtschaftslebens abgeben 
konnen. Die sinnfalligste Erscheinung, welche die

bestimmungsgemiiBe Erledigung der Vertragspflichten 
verhindert, ist die „U nm tiglichkeit der Erfiil- 
lung“, insbesondere die Lieferung der Ware. Das 
Bestreben der Vertragsteile geht dementsprediend 
regelmaBig nach zwei Richtuiigen: Entw eder so li 
der Vertrag ganz aufgehoben w erden, oder 
es so li an der E rfiillung des einm al ge- 
schlossenen Vertrages fe stg eh a lten , dabei 
aber die F estsetzu n g  der einzelnen Bedin- 
gungen unter B eriicksich tigung der ver- 
anderten Z eitverh iłltn isse  neu yorgenom m en  
werden.

Im biirgerlichen und Handels-Rechtsind besondere 
Rechtsfolgen an die Lieferungsunmoglidikeit ge- 
kniipft. Der Grundsatz ist in § 323 BGB. aus- 
gesprochen: „Wird die aus einem gegenseitigen Ver- 
trage dem einen Teil obliegende Leistung infolge 
eines Umstandes unmoglich, den weder er noch der 
andere Teil zu vertreten hat, so verliert er den An- 
spruch auf die Gegenleistung.“ Die Griinde, welche 
die Unmoglichkeit herbeifuhren, sind so yielgestaltig, 
daB es besonderer Abwagung im Einzelfalle bedarf, 
ob eine rechtlich bedeutsame Unmoglichkeit yorliegt. 
Aus den mannigfaltigen Tatbestanden, die das tag- 
liche Leben mit sich bringt, eine allgemeine Richt- 
linie zu finden und zu umreiBen, ist auBerordentlich 
schwer, deswegen aber von hervorragender Be- 
deutung, Weil verschiedene Vorkommnisse im In- 
und Auslaiul dem deutschen ICaufmann in den 
letzten zwei Jahren immer wieder den Vorwurf der 
Vertragsuntreue eingebracht haben. Die augen- 
blicklich sdiwankenden wirtschaftlichcn Verhiiltnisse 
mogen ja einen oder beide Vertragsteile yerlocken, 
willkiirlich zur Vertragsauflosung zu sclireiten. Es 
darf aber nicht so weit kommen, daB— gerade bei 
dem heutigen niedrigen Kursstand von Sitte und 
Rechtsgefiihl — allgemein von Wissenschaft und 
Reditsprechung ausgesprochene Grundsatze unbe- 
rucksichtigt bleiben, besonders wenn nur ein Ver- 
tragsteil sich beschwert fiihlt.

Die Losimg der Frage, wann eine yertragsauf- 
losende Wirkung eintritt, besteht in der Auslegung 
des Bsgriffes der Lieferungsunmoglidikeit durch die 
deutsche hodistrichterliche Rechtsprechung. In den 
ersten Kriegsjahren ging das Reidisgeridit von einer 
alteren Entsdieidung aus, die nicht auf Kriegs- 
zustanden beruht, wonach aber jedesmal dann die 
Unmoglichkeit der Lieferung oder Leistung anerkannt 
wird, wenn unter B3rucksichtigung der Grundsatze 
von Treu und Glauben der §§ 157 und 242 BGB. die 
Leistung dem beschwerten Vertragsteil nicht mehr 
„zugemutet“ werden kann, da nur eine tibermaBige
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und auBergewohnlichc Kraftanstrengung die Lieferung 
ermogliche. Diese Entscheidung ist die Grundlage 
fur die Lehre der Zum utbarkeit geworden, die 
heute noch nicht uberwunden ist. B î ihrer An- 
wendung bestcht die besondere Sdraierigkeit darin, 
daB irgend welche Reditssatze der Entscheidung 
nicht zugrunde gelegt werden konnen, sondern daB 
nur dureh methodisch-kritische Abwagung aller in 
Batracht kommenden wirtśchaftlichen Verhaltnisse 
in ihrer Einwiikung auf den einzelnen Vertrag das 
Urteil gc/iillt werden kann. In diesem theoretischen 
Gedanlcenkreis spielen die groBte Rolle unvorhcr- 
gesrhene und unvorausschbare Preissteigerungen der 
zu liefernden Waren. Eine Preissteigeiung im Laufe 
des Weltkrieges um das Zehnfache des vereinbarten 
Preises muB bei einer Ware, die auch in Friedens- 
zeiten auBergewclmlichen Preisschwankungen unter- 
liegt, anders beurteilt werden ais bei einer Ware, 
deren Preis sieli in ruhigen Zeiten gleichmaBig ent- 
wickdt hat. Handelt es sich um einen groBen Ab- 
scliluB, dessen Erfiillung zu den plctzlich gestirgenen 
unverhaltnismaBig hohenPreisen den gesckaftlichcn 
Bestand des Verpflichteten zugrunde richten muB, 
so kann die Beurteilung der Frage der Zumutbai keit 
unter Umstiinden anders ausfallcn ais in einem 
Falle, in dem es sich um eine ldeinere Warenmenge 
handelt, bei deren Lieferung der Verpflichtcte einige 
Mark Schaden erleiden wiirde. Auszugchen ist davon, 
daB jedes kaufmannisdie Licferungfgeschaft seiner 
Natur nach ein bestimmtes Risiko mit sich bringt, 
dem eine gewisse Verdienstm6glidikeit ais Gcgen- 
gewicht gegeniiberstdit. Dieses Risiko bcwcgt sich 
unter gewflhnliehen Wirtschaftsverhaltnissen in einem 
gewissen naeh Erfahrungsgrundsatzen bekannten und 
nach der Verkehrsansehauung bestimmbaren Rahmcn. 
Die Ueberschreitung der Grenze des iiblichen groBt- 
mogliehen Risikos fiihrt zu dcm Ausspruch, daB die 
Lieferung nicht mehr zugemutet werden kann. Selbst- 
versta.ndlich bedarf diese Auffassung stets bestimmter 
in den Tatsachen begriindeter Anhaltspunkte. In 
erster Linie sind heranzuzichen die besonderen Ver- 
tragsverhaltnisse unter Abwagung der gegenseitigen 
Partciwiinsche, ferner der gegenwartigen wiijfęhaft- 
lichcn Zustande.

Einen Schritt weiter gcht das Reichsgericht in 
seinem Urteil Yom 21. Marz 1916. Es lost sich dabei 
yon der alleinigen- Bewertung der subjektiven Ge- 
sichtspunkte, die in der Person des zur Lieferung 
Yerpflichteten in die Erscheir.urg treten, los und 
Ycrweist auf dio Verkehrsubung und den gewchn- 
lichen Weg, sich die Ware zu beschaffen. Solange 
dieser offen ist, muB der Verkaufer erfi.llcn. Die 
auBerordentliche Hohe seiner Gestchungskosten ist 
gleichgiiltig. Bei dieser schaifercn Entscheidung 
darf aber nicht uberschcn werden, daB ihr zu- 
nachst die Yerhaltnisse des GroChandels zrgnmde 
liegen. Diesclbe Anschauung vertritt das Reiehs- 
gericht in zwei Entscheidungen vom 25. Februar 
und 21. Marz 1919, wo es sich auch beide Małe um 
Lieferungsvertrage des Giolhandcls drcht. Auch 
hier der Grundsatz: Solange die Ware am Maikt 
gehandelt wird und zu haben ist, befreit kein noch so

auBerordentliches Steigcn des Preises den Verkaufer. 
Die Fassung der lctztgcnanntcn Uitcile laCt be- 
merkenswerterweise den SchluB zu, daB dieser Giund- 
satz iiber das Gebict des GroEhandels hinaus geltend 
gemacht werden kann.

AuBcr der Preissteigerung ais Grund einer recht- 
lich begriindeten Licfeiungsunmcglichkeit kommt vor 
allem die zeitliche Verschicbung einer Licfeiur.g in 
Betracht. Die B:grundung zu einem reichsgerieht- 
lichen Urteil vom 2. Marz 1917 spricht — allerdings 
nur zwischen den Zeilen — aus, daB allgemein die 
notw endig gewordene zeitliche Verschitbung der 
L>eferung den Leistungsinhalt veiandern kann und 
somit nach den Grund;:atzen des .Reiclisgerichts Cber 
die Zumutbarkeit einer Leistung eine dauernde Un- 
mogliclikeit der Vertragserfullurg heibeifi lut. In 
einer ganzen Reihe yon weiteren Entscheidungen der 
Jahre 1917, 1918 und 1919 gelit das Reichsgericht 
von dieser Ansicht ais der Rcgel aus. Da es sich 
auch hier nur um eine reine Begriffsauslcgung 
handelt, sind aufs genaueste die tatsachlichen Ver- 
haltnisse des Eirzclfallcs und der erklaite Parteiwille 
zum Ausgang? punkt zu wahlen; denn das Recht des 
Vcrkaufeis, sich vom Vertrage loszusagen, findet 
seine Sehranken in einer entgcgenstchenden Yer- 
einbarung der Parteien, wonach der Wille der Be- 
teiligtcn auf Ausfihiurg des Yertrages auch bei 
dessen wirtschafllicher Umgestaltung dureli die Zeit- 
umstande geiichtet ist. Das Uiteil vom 8. Februar 
1918 gibt insbesondere dcm Gedanken Ausdruclc, 
daB dei jenige Vcrkaufer, der etwa leichtsinnigerweise 
Nachlicfeiurg zusagt in dcm Gedanken, damit den 
drangenden Kaufer los zu sein, die Folgen zu tragen 
hat. Das Reichsgericht fi lut ako ohne Abschweifung 
die unbedingte Vertragstrcue dureli, wenn aucb 
dadurch unverhaltnismaBig schwerwicgende wirt
schaftliche Nachteile, zumal in der sich heute uber- 
stiirzenden Fortentwicklung aller Veikaltnisse, herauf- 
beschworen werden. Im Gcgensatz kierzu diangte 
sich bald folgender Gcdanke auf: Recht’ und billig 
ist es, die Frage der Naclilicferung nach den oben 
erwahnten Gesichtspunkten bei der Veianderung der 
Vertragsgiurdkge auch im Falle der schlechthin 
erfolgten Utbernahme des Wagnisses einer solehen 
Aenderung zu entseheiden, zumal da diese Ver- 
pflichtung dureh die Wueht der Ercignisse in ent- 
scheidender Weise tbeikolt sein kann; dann ist es 
aber ebenso billig, nach dcmselben Gesichtspunkte 
auch die Frage der Lieferung trotz einer Preis- 
steigerurg zu entseheiden, zumal da die Preis- 
steigerurg bei der Firge, ob die Licfeiurg noch ais 
eine sinngcmaCe EifiJkrg des iirspri rglid cn Yer
trages zu geltcn'l:at, jcdcnfalls mittclbar eine sehr 
groBe oder gar die erste Rolle spidt. Zu dieser 
SchluEfolgerung ist denn auch der 3. Ziyilsenat des 
Reichsgerichts in einer Entscheidung vom 15. Oktober 
1918gekommen, worin er grundsatzlich festlcgt, daB 
zur Bcfreiurg des Yerkiuifers von der Licferpflieht 
die Feststcllurg geni gt, daB die vereinbarte Leistung 
fiir den Yeikaufcr cir.e w irtschaftlich  vollig andere 
geworden ist. Das Eigcbnis seiner Entscheidung laCt 
sich dahin zusammcnfaBscn: Infolge der schon jetzt



3. Febrnar 1921. £ieferungsverłrage u. RechtSprochung d. Reich*gorichts. Stahl und Eisen. 1S7

gegebenen nach Art und TJmfang nicht yoraussch- 
barcn Umwalzung der Verhaltnisse sind alle Licfe- 
rungsvertrage grundsatzlich auch dann ais hinfallig 
zu erachten, wenn die Parteien zu einer Zeit, da die 
jetzige Yollige Umwajzung noch nicht \orau zu-chen 
war, sich auf eine Ausfuhrung nach Beseitigung der 
Hemmnisse geeinigt haben. Die Ucbernahme aller 
und jeder Gefahr durch die Vertragsteile,insbeEondere 
den Verkaufer, ist aber nicht zu vermuten, yielmchr 
ais eine seltene Ausnahme zu betrachten, die nur 
dann angenommen werden darf, wenn der Wille der 
Parteien, an der Lieferpflicht fiir alle Falle fest- 
zulialten, mógen sich aucli die Verhaltnisse iindcni 
wie sie wollen, klar und u n zw eideutig  zum 
Ausdruck gekommen ist.

DaB die gekennzeichnete Begriffsentwicklung des 
Reich sgeridits dem Wirtschaftslcben keineswcgs von 
Nutzen gewesen ist, kann nicht wundernehmen. Sie 
ist derart schwankend und rein begrifflich gewesen, 
daB eine beaclitliche Beunruhigung in den einzelnen 
Wirtsdiaftskreisen hervorgeiufcn wurde. Die Folgen 
waren ungeahnte: gewisse ICieise beinthtcn sich, die 
in den Entscheidungen en thaltenen Ausfuhrungen zu 
ihren Gunsten zu yerwenden, wenn sie diese auch 
aus dem Zusammenhang reiBen muBten, um sie 
ihren Abnehmern yorzulialten und auf diese Weise 
von der vertraglich festgelegten Lieferung freizu- 
werden.

Im Jahre 1919 haben z. B. der Verein deutscher 
Motorfahrzeug-Industrieller und das Scliiffbau-Stahl- 
kontor ihren Kunden mitgeteilt, daB sie die aus 
friiherer Zeit noch laufenden Vertiage gestrichen 
hatten, weil die Ausfuhrung angesichts der Steigerung 
der Rohstoffpreise, der Lćihne und der starken Ent- 
wertung der deutschen Mark nicht zugenuitet werden 
konne. Urteile des Reichsgerichts, die zum Teil 
nicht veroffentlicht sind, sollen die Yeranlassung zu 
diesem Vorgehen gewesen sein. Einen allgemeinen 
Satz dahingehend, daB alle vor einem beslimmten 
Zeitpunkt abgesdilossenenYertrage erloschen konnen, 
hat das Rjichsgericlit aber nie uńd nimmer aus- 
gesprochen. Ganz im Gegcnteil ist unser hochster 
Geiichtshof stets von der rechtlich fest begriindeten 
Vertragstreue ausgegangen und hat im E inzelfa ll 
aufs genaueste die Tatsachen nacligcprtft, die die 
Licferungsunmoglichkeit und damit die Yertregs- 
auflosung rechtfertigen sollten. Infolge der durch die 
Stellungnahme des Reichsgerichts heraufbeschwore- 
nen Unsicherheit konnte der Kaufmann nicht aus 
eigener Efkenntnis ermessen, in welehcm MaBe er 
mit seinen Wunschen auf Einhaltung der Vertrags- 
abmaclmngen. rechtlich sich durchsetzen wiirde. Der 
Forderung, ,,Vertrage grundsatzlich zu wahren“, 
stand die Notwendigkeit gegeniiber, Handel und 
Wandel zu helfen. Daraus entstand die sinngemafie 
ScliluBfolgerung, die weite Krcise zog, durch An- 
passung an die veranderten Yerhaltnisse die Ab- 
machungen besteliender Yertrage zu Nutz und 
Frommen beider Vertragsteile inhaltlich umzuandern 
und neu zu.fassen. Die Regierung zeigte zunachst 
selbst einen gangbaren Weg durch EilaB der am
1. Februar 1919 in Kraft getretenen Yerordnung

iiber die schiedsrichterliche Erhohung von Preisen 
bei der Lieferung von elektrischer Kraft, Gas oder 
Leitungswasscr. Wenn eine Einigung tber die 
Preiseihchung fiir schon bestehende Yertrage 
zwischen den Gcmeinden usw. und den Abnehmern 
nicht zustande kommt, wuide fiir diesen Fali die 
Entscheidung eines besonderen Schiedfgerichtes vor- 
gesehen, das die beiderseitigen Anfpriche bzw. 
Leistungen neu festzusetzen hat. Die Einsctzung 
solclier Sdńedsgerichte bedeutete, nebenbei gesagt, 
eine Entlastung der ordentlichen Gerichte, dann 
aber auch eine Beschleunigung des Veifahicns und 
eine fachmannische Beriicksichtigurg der wiitschaft- 
lichen Seite laufender Vertiage. Im AnscliluB an 
diese wurde der EilaB einer entsprcchcndcn Ver- 
ordnung fur die gesamte Industrie verlargt, um 
damit auch die.rechtliche Grundlage fiir die IJm- 
bildung sonstiger umstrittener LicfeiucgsyeitJgge zu 
erlangen. Eine solche Rcgdung hatte ais v id  zu 
weitgehend groBe Bedenken heryorgerufen, weil eine 
Grenze der anfechtbaren Yertrage schwer zu finden 
gewesen ware1): denn die Verhaltnisse sind in den 
meisten Industriezweigen anders gelagert wie gerade 
bei der Abgabe von Gas, Wasser und Elektrizitat. 
So ist es bis heute zu der yorgeschlagenen Regelung 
nicht gekommen.

Und doch ist der Ausweg — allerdings nadi emer 
anderen Riditung — gefunden worden. Recht und 
Gesetz, die um des Yolkes und seines politischen 
und wirtschaftlichen Lcbens willen yoihanden sind, 
muBten nad) der Auffassung des gesunden Menschen- 
yerstandes die Mcglichkeit bieten, auch noch so 
unrcgelmaBige VerhaltniEse in den bestehenden liali- 
men einzuspannen und ihnen mithin geredit zu 
werden. Nach Artikel 4 des schweizerisdien Zivil- 
Gesetzbuches ist es z. B. zulassig, „die Entscheidung 
nach Recht und Billigkeit zu treffen, da, wo das 
Gesetz den Richter auf sein Ermessen oder auf die 
Wiirdigung der Umstande oder auf wichtige Grunde 
verweist“. Ausgehend von der angeblichen Stetig- 
keit des deutschen biirgerlichen Rechtes hat man in 
Ermangelung einer solchen ausdrucldichen Fassung 
erklart, daB eine almliche Bestimmung auf dem Wege 
der Gesetzgebung vorerst nodr geschaffen werden 
miiise. Der Ruf nach Fortentwicklung des deutschen 
Rechtes ist yom Raichsgerięht aufgenommen worden. 
Zwar laBt sich aus der gesdiichtlichen Entwicklung 
der reidisgerichtlichen Rechtsprechung feststellen, 
daB der Gerichtshof stets den groBten Wert darauf 
gelegt hat, -wenn irgend moglieh, von einmal aus- 
gesprochenen Grundsatzen nicht abzuweichen. In 
einem Urteil vom 4. Mai 1915 heiBt es noch, daB 
durdi die Yorschriften des geltenden Rechtes dem 
Riditer nicht die Maehtbefugnis erteilt ist, zweeks 
Milderung der Harten des Kficges einen Ausgleich 
zwischen den Vertragsparteien zu schaffen*). Damit 
ist seinerzeit yerneint worden, daB unserem Gesetzo

1) Vgl. Deutaehe Bei^werkszeitung vora 25. Oktobor 
und 25. Dezember 1919, Aufsatzo voa Dr. W alter Ojpits 
und Justizrat Dr. Fuld.

2) Vgl. Sammlunn; der Enfacheidungen Band 86, 
8. 396.
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selbst dem Sinne nach der Gedanke innewohnt, den 
der Schweizer ausdriicklicli zum Reditssatz erhoben 
hat. Allmalilicli aber hat sich doch die Erkenntnis 
Bahn gebrochen, dafi den §§ 157 und 242 des BGB. 
eine groBere Bedeutung zuzumessen ist, ais dies 
bisher geschehen ist1):

„Wenn aucli grundsatzlich daran festgdialten 
werden muB, daB Vertrage zu wahren sind, so darf 
dies doch nicht dalun fiihren, ihre Ausfiihrung 
unter vollig veranderten, bei ihrem Absehlusse 
nicht Torausselibaren Yerhaltnissen zu verlangen. 
Das gilt aber fiir den Handelsverkehr nach diesem 
einzigartigen, alles umwiilzenden Weltkrieg, dem 
etwas Aehnlichcs aus dem bisherigen Viilkeiieben 
nicht zur Seite gest elit werden kann, im besonderen 
Grade. Der deutsche Kaufmann wird eines ganz 
auBerordentliclien MaBes yon Mut, ICraft und Aus- 
dauer bediirfen, um unter den zu erwartenden 
Schwierigkeiten nach dem Kriege wieder ersprieB- 
liche Handelsverhaltnisse herbeizufiihren und den 
deutschen Handel mit dem Ausland neu aufzu- 
bauen. Dem liieraus geborenen dringenden Be- 
diirfnis des deutschen Handels nach Klarheit und 
Sicherheit fiir die Zeit und in der Zeit nach Be- 
endigung des Krieges muB die Reditsprechung ver- 
standnisyoll Rechnung tragen.“ a)

Selbst dic unzweideutige Fassung einer' Ver- 
tragsklausel ist nicht mehr ohne weiteres nacli dem 
Wortlaut, sondern nach lioheren Gesichtspunkten 
auszulegen. Dem wirklichen Parteiwillen ist der 
naeh Treu und Glauben gebotene entgegenzustellen3). 
Dem Richtertum wird also wiederum eine hohe ver- 
antwortungsvolle Aufgabe der Abwagung und kriti- 
schen Wurdigung zugewiesen.

„Die Entscheidung des RG. 98, 123, die das 
Anwendungsgebiet der §§ 157 und 242 des BGB. 
unabsehbar erweitert und von gewaltiger prak- 
tischer Bedeutung ist, regt zu folgenden allgemeinen 
Betrachtungen an:

1. Was not tut, ist:Erfahrimgssatze erlausclien 
und sie am Begriff der Yerkehrstreue abmessen. 
Der Richter, der namentlich auf dem Gebiete des 
Schuldrechtes gute Urteile sprechen will, bedarf 
einer stetigen inneren Bereitśchaf t zur Beobachtung 
und kritiselien Wurdigung von Verkehrstatsachen. 
Diese innere Bereitschaft kann durch eine noch 
so umfassende Gelehrsamkeit und gewissenhafte 
Grundlichkeit nicht ersetzt werden. Die auBer- 
ordentliche Befiihigung des deutsdien Gelelirten 
zur Erforsdiung theoretischer Probleme ist wesent- 
licli fruchtbarer zu gestalten, wenn der Mangel 
an Tatsachensinn ausgeglichen wird. Ins kleine 
gerichtete Gelelirsamkeit beeintraehtigt naturlich 
notwendig die Sicherheit des lnstinkts.

2. Heute gilt die Schaffung eines Ausgleiches 
gerade der richterlichen Aufgabe, und zwar nicht 
nur insoweit, ais der Krieg oder die Revolution 
Harten verursaeht haben, sondern unabhangig

*) Vgl. den Aufsatz des Verf. in  den Mitteilungen der 
AuGenhandclss telle fiir Eisen- und Stalilerzeugnisse N r. 14.

2) Urteil des 3. Zlvilsenats des Eciehsgerichts 
vom 15. Oktober 1918, in  der Sammlung Band 94, S. 49.

3) Ygl. Sammlung łiand 98, S. 123.

hieryon ganz allgemein. Die Yorscliriften des 
geltenden Rechtes haben sich in dieser Hinsicht 
seit dem Urteil vom 4. Mai 1915 iiuBerlich nicht 
yerandert, wohl aber ist in diesen fiinf Jahren 
die Auffassung iiber die Aufgabe des RicJiters und 
uber den Lihalt unserer Gesetze eine andere ge
worden. Was geltcndes Recht ist, ergibt sich vor- 
wiegend nicht aus dem Gęsctz, sondern aus dem 
Instinkt des Richtcrtums. RG. 98, 123 hat einen 
Rechtsgcdankcn, der langst in der iiberwiegenden 
Anschauung sich Balm gebrochen hat, bei der 
Gesetzesanwendung zur Geltung gebradit, un- 
bekiimmert um friiliere hochstrichterliche Grund- 
satze. In der Bescitigung soleher Yerkelirsliinder- 
nisse war das Reiehsgericht manchmal zu bedenk- 
lich und zu sehr bedaclit auf die Walirung seines 
Standpunktes.“
Damit ist ein hohes Ziel erreicht: die richterliche 

Mitwirkung zeitigt nicht mehr lediglich auflosende 
Erfolge: auf rechtsschopferischem Wege sdrnfft sie 
neue wirtschaftliche Zusammenhange. Doch wieder- 
holt sei betont, daB, wic der 3. Zivilsenat des Reichs- 
gerichts erneut in einem Urteil vom 8. Juli 1920 
ausfuhrt, jede groBere Umwalzimg auf wirtschaft- 
lichem Gebiete, mag sie aucli unvorhergeselien und 
unvorhersehbar gewesen sein, dem Vertragsteil, dem 
sie nachteilig ist, keineswegs vonyornherein  das 
Recht gibt, sich vom Vertrage loszusagen oder eine Ab- 
anderung zu veiiangcn. Es s te h t auch heute  
obenan der G rundsatz unbedingter Ver- 
tragstreue. Wenn z. B. eine Vertragspartei sich 
der ubernommenen rech tzeitigen  Erfilllung ihrer 
Verpflichtung schu ldhaft entziehen wiirde, so ver- 
mochte sie sich, ohne sich dem Einwand der Arglist 
auszusetzen, nicht damit zu verteidigen, daB ihre 
Leistung infolge der Verschlechterung der wirtschaft- 
lichen Yerhaltnisse einen ganz anderen Inhalt ge- 
winnen wiirde, ais die Parteien beim Vertrags- 
abschluB angenommen hatten, und daB sie deshalb 
gemaB § 242 des BGB. zur Erfiillung nicht ver- 
bunden sei; denn die wesentliche Erschwerung der 
Vertragserfullung hatte sie dann selbst herbeigefuhrt, 
so daB sie aus der Veranderung der Umstande einen 
Befreiungsgrund nicht herleiten konnte2).

Zu einem gewissen liochbedeutenden AbschluB 
ist diese Entwicklung der Rechtsprechung yornehm- 
lich des 3. Zivilsenats des Reichsgerichts in einem 
neuerlichen Urteil vom 21. September 1920 gelangt, 
in dem die Grundsatze fiir die Bewertung lang- 
laufender Lieferungsyertrage zusammengefaBt wer
den3). Seiner auBeiordentlichen Bedeutung und vor- 
ziiglichen Klarheit wegen sei es auszugsweise im 
Wortlaut mitgeteilt:

Nun lagen in den bisher entschiedenen Fiillen 
die Dinge so, daB eine Vertragspartei auf Grund

1) Vgl. I-Ianseatisehe Eechta-Zeitsclirift Nr. 7, Ju li •
1920, S. 373 f f . : Dio neuo ricliterlieho Aufgabo hinsieht- 
lieh der Ausleguog von Vortriigen von Kechtsanwtdt 
Dr. Alfred Eosenthal, Hamburg.

2) Ygl. Urteil des 3. Zivilsenat3 des Beiclisgerichts- 
vom 1. Jun i 1920.

3) Ygl. Kiilnische Zeitung 1920, Nr. 1041 vom 14. De- 
zomber 1920.



3. Februar 1921. Lieferungsvertrage u. Itechlsprcchung d. Tieiohsgerichls. Stahl und Eisen. 1591

der yiillig veranderten Verhaltnisse Losung des 
ganzen Veitragsband.es yerlangte. Jetzt aber 
liandelt es sieb darumj daB beide Parteien mit ihrem 
Willen den Vertrag fortsetzen bzw. fortgesetzt 
haben und nunmehr eine von ihnen, hier die 
Kfógerin, bei Fortbestand des Vertrages 
Erhohung der Gcgenleistung auf Grund der Be- 
bauptung beanspruclit, daB ihre eigene Leistung 
infolge der yolligen Veranderung aller mafigebenden 
Verhiiltnisse wirtsehaftlich zu einer so ganz anderen 
geworden sei, ais wie sie bei AbschluB des Veitrages 
besebaffen war, daB der Inhąlt der Gegenleistung, 
wenn er unverilndeit bliebe, zu ihrer eigenen 
Leistung wirtsehaftlich in einem schleclithin un- 
ertragliehen MiBverhaltnisse stehen wiirde, so daB 
Treu und Glauben die Aenderung der Gegeń- 
leistung erheischten. Der Senat hat, die Ricbtig- 
keit der Behauptungen der Klageiin yorausgesetzt, 
der Berechtigung des klagerischen Begehrens die 
Anerkennung niclit versagen konnen. Bereits in 
der oben erwahnten Entscheidung vom 8. Juli d. J. 
hat der Senat die Auffassung yertreten, daB in 
einem derartigen Falle von der Billigkeit eine 
entsprechende Aenderung der Vertragsl3istung des 
anderen Teiles gefordert werde, und an- diesem 
Standpunkt lialt er auch jetzt und fiir den gegen- 
wartigen Fali fest. Allerdings liat der Senat in 
einer En+scheidung vom 4. Mai 1915, wiederliolt in 
einer spateren vom 3. Juli 1917, ausgesprochen, 
daB der Richter nicht zwecks Milderung der Harten 
des Krieges einen Ausgle’ch zwischen den Vercrags- 
teilen schaffen konne. A llein  die erste und 
yornelim ste A ufgabe des R ichters geht 
dahin , in seiner R echtsprechung den un- 
abw eisliclien  B ediirfnissen  des Lebens ge- 
recht zu werden und sich in dieser Be- 
ziebung von den Erfahrungen des Lebens 
le iten  zu lass en. Jener Ausspruch des Senats 
kann in seiner strengen  Allgemeinheit nach der 
jetzigen Ueberzeugung des Senats niclit mehr auf- 
rechterhalten werden; er ist durch die Erfahrungen 
tiberholt, die der Senat im w eiteren Verlaufe 
des Krieges und insbesondere durch dessen un- 
geahnten Ausgang und die daran sich anschlieBende, 
ebenfalls ungeahnte UmwiUzung aller wrirtschaft- 
lichen Verhaltnisse gemacht hat. Diese Verhaltnisse 
erfordern unbedingt ein Eingreifen des Richters in 
bestehende Vertragsverhaltnisse, dann, wTeim anders 
nicht ein Treu und Glauben und jedem Gebot von 
Gereclitigkeit und Billigkeit hohnsprechender, ein- 
fach nicht zu ertragender Zustand geschaffen wer
den soli. Der ais wiinschenswert oder notig erach- 
tete Anhalt im positiven Reehte ist in den Be
stimmungen des BGB. gegeben. Rechtfertigt sich 
nach diesen auf Verlangen einer Partei sogar die 
Losung des ganzen V ertragsverh altn isses, 
so erscheint es um so mehr zula-ssig, in einem 
nach dem ubereinśtimmenden Willen beider Par
teien fortbestehenden Vertragsverhaltnisse eine 
einzelne V ertragsbeziehung zu andern, 
wenn Treu und Glauben sowie Billigkeit und 
Gerechtigkeit solches zum Gebot machen. Uebri-

gens laBt sich wohl auch der Gedanke verwertenr 
daB, wenn eine Vertragsleistung durch die Aende
rung der Verhaltnisse wirtsehaftlich unmoglich 
geworden ist, dadurch eine Vertragsliicke entsteht, 
die der Richter nunmehr, wic auch sonst Vertrags- 
liicken, durch seine Bestimmung auszufullen hat.

Um aber von yornherein jedem  MiB brauch 
des obigen Grundsatzes yorzu b eu gen , ist 
dreierlei fiir seine Anwendung zu erfordern: 

Erstens miissen, wie schon mehrfacli hervorgelio- 
1 ben, beide Parteien das Vertragsverhaltnis mitihrem 

Willen fortsetzen. Die Falle der zwangsweisen 
Fortsetzung konnen hier nicht in Betracht kommen.

Zweitens kann nur einer ganz besonderen und 
ganz ausnahmsweisen Neugcstaltung und Aende
rung der Verhaltnisse, wie sie jetzt durch den 
Krieg eingetreten ist, die bezeichnete Wirkung 
eingeraumt werden. Lediglich der Umstand, daB 
eine spatere Veranderung der Verliiiltnisse nicht 
yorauszusehen ist und nicht yorausgesehen werden 
konnte, geniigt nicht.

Drittens aber muB in einem Falle der vor- 
liegenden Art ein Ausgleich der beiderseitigen 
:Interessen stattfinden. Es kann nicht allein zu- 
gunsten desjenigen, der durch die neuen Ver- 
haltnisse bei Fortdauer des Vertrages leidet und 
gelitten, hat, eine Aenderung erfolgen, sondern es 
miissen ebenso auch die Interessen des anderen. 
Teiles beriicksiehtigt werden, der kiinftig mehr oder 
anderes leisten soli. Es darf ihm nicht der ganze- 
Nachteil aufgebiirdet werden, so daB nunmehr der 
Zustand fiir ihn ein nicht ertraglicher sein und der 
Billigkeit und Gerechtigkeit widersprechen wiirde; 
es muB yielmehr der erwachsene Schaden ange- 
messen zwischen beiden geteilt werden. Diesen 
Ausgleich richtig zu finden, ist Sache der Er- 
fahrung des Richters und seiner yerstandnis- 
innigen Beurteilung der beiderseitigen Verhaltnisse_ 

Es mogen diejenigen nicht unrecht haben, die in 
dieser Art der richterlichen Gestaltungsmoglidikeiten 
wiederum die unverriickbaren Grundsatze vermissen, 
die nach ihrer.Ansicht dem Richter zur Seite stehen 
miissen, wenn er „rechtsprechen“ soli. Die ganzen 
obigen Ausfuhrungen spiegeln aber die Tatsache- 
wieder, daB sich die Regelung schwebender Lieferungs- 
yertrage in einen starren Rechtsralimen niemals 
hineinpressen laBt, wenn nicht groBe wirtschaftliche 
Werte verloren gehen sollen, sondern daB es in jedem 
Fali besonderer richterlicher iYbwiigungen bedarf, 
dereń Richtung und Weg unter dem Druck der Ver- 
haltnisse lediglich gewechselt hat. Der Umfang und 
die Verantwortung der richterlichen Abwagungen 
haben zugenommen und der form ale Begriff der 
Unmoglichkeit erscheint immer entbehrlicher. In 
den Yordergrund tritt die Aufreehterhaltung der 
Verkehrstreue. Das Reichsgeiicht hat selbst vor 
einer erweiterten Nutzanwendung der yon ihm aufge- 
stellten Grundsatze gewarnt und die unerlaBlichen 
Voraussetzungen aufs genaueste umschrieben. Eine 
solche tiefschiirfende Rechtsprechung wird in reich- 
lichem MaBe der Sehaffung stetiger Verhaltnisse im 
Ralimen des aufbauenden Wirtschaftslebens dienen.
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Umschau.
Fehlstellen In lejlertem Stahl.

Bei der letzten Versammlung des American Institu te 
of Mining Engineers fand eine besonders ausgiebige Aus- 
spraclie s ta tt iiber das Vorkommen eigentumlicher, ais 
„flakes" (wortlich ,,Flocken“ ) bezeielinetor FehUtellen 
in ZerreiBproben moist von legierten Stahlen, Fehler, dio 
in Amerika und auch wohl bei uns ers t durch aie Er- 
fahrung im Kriege bekannt geworden sind und Bedeu
tung gewonnen haben*). Bei der Abnahme yon Niokel- 
und Nickel-Chroinstahlmateriąl fiir Kriegszwecko kanon 
nach den Angaben der Berichte sehr liiiufig Yerwerfungen 
vor, weil die ZerreiBstabe nicht die vorgeschriebene Deh- 
nung aufw osen; ais Bagleiterscheinung d eses Mangels 
zeigten sich dann eigentiimlich ausgebildeto Stellen in 
der Bruehflache, dio eben ais „flakes“ bezeichnet w'erdon. 
Eino niiliere Charakteristik der ,,flakce“ wird in einem 
anscheinend unabhiingig von den Verhandlungen geschrie- 
benen Aufsatz von Stiry1) gegebon, der weiter unten be- 
sprochen wird. S tiry woist daraul hin, daB die a ls ,,llakes‘‘ 
bezeichneten UnglcichraiiBigkeitcn — sie sind im folgenden 
ais „Fehlstellen" bezeichnet — oine ganze Reihe vor- 
schiedener Erscheinungen umschlieBen, und liibrt fol- 
gende Einzeltypen auf, die er durch — leider wenig gute — 
Abbildungen belegt:

1. kleine gliinzendo Fleoken feinkristalliniseher Be- 
schaffonheit, radial um einen Kom  angeordnet;

2. grob kriBtallin erseheinondo blatterige Stellen;
3. faserige, langgestreckte Fleoken (wie aus der dazu- 

gehorigen Abbildung zu ersehon ist, entsprieht diese 
A rt der boi uns untor dom Namen Holzfasorbruch 
in le tzter Zeit mehrfach besprochenen Erscheinung);

4. sam tartig  gliinzendo Fiecken;
5. Risso und Hohlrauir.e;
6. endlich mańch nal nioht abgegrenzte Fleoken, son

dern BruUillachen, die in ihrer ganzen Ausdehnung 
ein „faules" Aussehen haben.
Der oben genannton Versammlung lagen zunachst 

zwei Berichte vor, derenerster (von Clayton) sich beschiif- 
tigte m it „Flockigen und fasorigen Biuchen in Nickel- 
stahlproben fiir Geschiitze’1, der zweite (von Rawdon) 
war b stite lt „Mikrographische Untersuchungen von 
Stahl m it„ f lak c s“. Im  AnschluB an d o beidon Vortriige 
gab Ho we noch einen zusammenfassenden Uobersichts- 
bóricht.

B;ziiglich der allgomein gomachten Beobaclitungen 
iiber die auch noch m it anderen Namen, wie „Schori“, 
;,Holzfaser-Struktur“ und „Silberstreifen" belegten Fehl
stellen is t zutiiiebst folgendes auszuiuhren. Von allen 
Rcdnern wurde darauf hingewiesen, daB d 'e Fehlstellen 
vor allem zu beobachten sind in legierten Stahlen, weniger 
dagegen in Kohlenstof[stahlen. In  violen Fallen wurdo 
zwoifellos das Vorhandensein von Sclilackencinschliissen 
festgestellt, so daB also die Annanme nahe lag, daB diese 
dio tehlerhaften Brucho erzougten. Anderseits Kann dies 
keineswegs ais dio alleinigc Ursache betrachtet werden, 
da . auch Stiihle, die ganz rein von Schlacken waren, 
fchlorhaftc, besonders faserigo Briiche zeigten, — gerado 
die legierten Stahle werden ja auch meist m it besonderer 
Sorgfalt und sehr sauber hergestellt. Ein Zusamnien- 
hang zwischen dom Auftreten der Fehlstellen oinerscits, 
der G estalt und der GroBe des Blockes, der Ausiuhrung 
des Gusses, der A rt der Abkiihlung anderseits konnto 
von keiner Seite festgestellt werden. Besonders hervor- 
gehoben wurde, daB oinzelne Werke lango Zeit iń keiner 
Weise iiber das Vorkomrr.en von Fehlstellen zu klagon 
hatten, wora u i dann plotzlich die Miingel in sehr starkem 
Ma Ce sich zeigten. Beziiglich der physikalisc::en Eigon- 
sehaften wurde angefuhrt, daB die m it Fehlstellen behaf- 
te ten  Proben beim ZerreiBversuch auf der Oberlliiche

1) Chemical and Metallurgical Engineoring 1919,
1. Marz. S. 216.

*) Chemical and Metallurgical Engineoring 1919, 
t. April, S. 342.

haufig kleino Risso senkrecht zur K raitwiikung zeigten. 
Dies fiihrto toilwoise zu der Annahn e,|daC  Risso, wenn 
auch nicht erkonnbar, bereits im M ateriał an sioh vor- 
handon gewesen seien. Diese Annahmo ist jedoeh kaum 
yereinbar m it der Tatsacho, daB dio Elaslizitiitsgronze des 
mangelhaften Materials nicht geringer ist ais die des ge- 
sunden, sondern daB lediglich in der Dehnung und in 
der K ontraktion die schlechten Proben den guten ur.tor 
legen sinrl, wie aus der nachstohenden Zusammenstellung 
zu er.tnehmen ist.

Mlndest-
V o r,'C h riu

Guto
Proben

Mittel 
aus 18S 
Proben 

mit 
„flake,“

Elasti^itiitsgronze kg/m n.’ 65 68,26 68,12
Bmchgronze . . ,, 95 101,58 97,28
D ehnung.....................% 1S 10,4 U ,6
K ontraktion . . . .  % 30 37,5 20,5

Die Ergebnisse der makroskopischcn und mikrosko- 
pisohen Gefiigeuntcrsuchungen lasson sich dahin zu- 
samrrenfassen, daB zuniiehst boi Batrachtung des Bruehos 
dio Fehlstellen sieh vom iibrigen Bruch unterseheider, 
oinmal durch ihren silborigen Glanz und auBordem durch 
die Art der Kdrńung — besonders deutlicli sind die Er- 
sohoinungon, wenn es sich haadolt um Biiieho von vur- 
giitefcem Materiał. Bei Betrachtung der Bnichflachen m it 
schwacher VergrSBerufig liiBt sich feststellon, daB die 
Knr.ten und Eckon der einzelnen Korner nicht scharf, 
sondern abgerundet sind, so daB dor Eindruck von zer- 
triimmorten oder zorquetschten Kristallen erweckt wird. 
MakroRknpiseho Aetzpioben lieBen erkennen, dfiB an den 
Fehlstellen Miingel im Zusamn enhang des Matorials 
vorl ogon, normalo Aetzmitlel greiien an den schlechten 
Stellen schiirfer an, orgebon also h e r  Anfressungen; 
bei Anwendung kupferhalt;gor Aetzmittoi lasson eioli dio 
Fehlstellen ais Inhomogenitaten erkennen. DaB in sehr 
violcn Fiillen Sohlacken an don Fehlstellen naeliweisbar 
waren, wurdo bereits oben erwahnt, in  oinigen Fiillen 
zeigte d e mikroskop'sche Untersuchung auch feino Risse 
sowie Phosphoranreicherungen.

Ais besondere Beobachtung gibt Howo an, daB die 
Fehlstellen von ihm gefunden wurden m eist an oinor 
Stolic zwśchen AuBpnflacho und M ttelpunkt des Quer- 
sclinitts, und zwar auf oirom  Dr ttol der Entfernung von 
der AuBenflache. Diese . Beobachtung diiri te aber nur fiir 
manche Fali o zutreffen, da zwaifello3 dio Fehlstellen an 
den vorsoh'odensten Punktcn des Q jerschnitts auftreten 
konnen. Voreinzelt wird in den Barichten darauf hin
gewiesen, daB die Fehlstellen besonders in ZerreiBstiiben 
auftraton, die ijuer zur Faserrichtung entnommen wur
den; diesom Umstand is t aber linsehoinend nicht genii- 
gend Bcobachtimggeschenkt worden. C laytongibtan .bei 
seinen Untersuchungen liiiufig Widmannstiittensehe Struk
tu r  bzw. sehr grobe Ferritaussche-idungen gefunden zu 
haben, dio er ais Anzoichcn fiir Uebeihitzung des Ma
terials betrachtet. Dagegen betont Howe, daB er Fehl
stellen auch in solchen Stiihlcn fand, die zweifcllos nicht 
iiber 900° erhitzt worden waren. -

In der Bsurtoilung der Ursachen fiir die Entstehung 
dar Fehlstellen gingen d e Ansichten dor Barichterstatter 
auseinander. Ais m ogli che Griindo werden grundsiite 
lich genannt:

1. Schlaokenein,scbliisse — auf den EinfluB dieser 
logt Rawdon ein groBores Gewicht ais Clayton, beide aber 
haHen sio keinesfalls fiir die alleinige Ursaohe.

2. Gasblasen und Hohlriiume.
3. Eine ortliche Entkohlutig, die sich auspriigtin dem 

Yorhandensein von Ferritzonen und zuruekzuiiihren wiire 
auf die Bildung oxydiseher Einschliisse (,,Hiiutchen“ ) 
beim GuB; auf diese Erklarung wird aber nicht niiherein- 
gegangen.

4. Oertliehe Konzentration von Verun.reinigungen 
(Phosphor und Sehwofel) an den Kristallgrenzen. Diese 
Erklarung, die iiboreinstimmt m it der, die E. H. S ch u lz
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und G oebel1) fur einen Teil der Holzfaserbrucherschei- 
nun<*en gelten lassen, wird von Clayton m it angegeben, 
der Uber im Uebrigen der Ansioht ist, daB die Fehlstellen 
in  der Hauptsache zuriickzufiihren sind auf

5 Ueberhitzung bzw. ungleichmaBige Erbitzung 
beim Sehmieden. E r is t auf Grund seiner Erfahrungen 
in der Praxis der Ansicht, daB die in Frage stebcnden 
Stahle gewohnlich boi oiner zu hohen Tem peratur go- 
geschmiedet wurden. E r fuhrt an, daB in einem Ofen, 
der an dem oinen Endo eine. Tem peratur von 1370 hatte, 
Blookmaterial zum Sehmieden erhitzt wurde, wobei die- 
ieni"en Stuoke, die aus dem . hochsterhitzten Teil des 
Ofena kamen, einen AusschuB von 70 % durch Fehlstellen 
orgaben, wahrend aus dom kalteren Teil.yiel bessere Er- 
n-ebnisse orzielt wurden. Nach seiner Ansicht wird in den 
Blocken duroh das zu hohe Erhitzen das bekannto grobo 
Korn, ev. sogar W idmannstattonsche S truk tu r orzeugt; 
dieso oinmal erzeugton groben Ferritanreicherungen sind 
sehr schwer wieder zu behoben und ergeben im go- 
schmiedoten Matorial langsgerichtcte Zonen, die ais 
Ursacho fiir dio UngleichmaBigkeiten in den Briichenan- 
zusebon wiiren. Die ais Holzfaserbruch angesprochene 
Bruchausbildung wird von Clayton ais eine besondere 
Ersoheinung angcsprochen, dio m it den anders aus- 
(i-ebildeten Fehlstellen nioht im Zusammenhang steh t und
i hren AnlaB habon soli in dom Fortbestehcn der ursprung- 
lichen Dendriten des GuBblocks. Durch Sehmieden und 
Walzen werden diese groben K ristalle zu langen Streifen 
m it treringer Ziihigkcit in der Querrichtung ausgoreckt; 
diese’ faserige S truk tur is t sehr hartnackig und konnte 
nur durch oin mehrere Tage wiihrendcs Gliihen behoben
werdon. , . , ,

6. Rawdon und Howe sind dagegen anderer Ansicht. 
Sie fiihren die Fehlstellen in der Hauptsache zuriick au 
die Wirkung ycrschiedoner Ausdehnung der einzelnen 
Zonon des Stahlblocks bei der AbkUhlung. Howe weist 
insbesondere darauf hin, daB die Fehlstellen, wenn ihre 
Ursache in  dor Erklarung nach Clayton zu suchen ware, 
in den auBersten Zonen des Blockes sich finden miii ten, 
da diese ja  am hochston erhitzt worden. Wie aber oben 
bereits erwahnt, fand Howe sie ste ts mehr nach mnon 
Liegend. E r bospricht dann die Entwicklungsgeschichte 
eines Stahlstiiokes und betont, daB drei Stadien sich 
finden, in denen grundsiitzlich ein AnlaB yorliegt .zur 
Bildung yon Fehlstellen <= ortlioho RiBncigungen). ^u- 
nachst konnen im Zustande der erBten Erstarrung der 
auBeren Zonen diose reiBen und den fliissigen Inhalt des 
Bloekes in  diose Risse eintreten lassen, wodurch sicn
Stellenschlechten Z u sam m e n h a n g e se rg e b e n . Nach Uowes
Ansicht kann diese Erklarung aber n ic h t a is  stichha tig 
angesehen werden. Bei der weiteren Abkuhlung des 
Blockes nach der yolligen Erstarrung liogt das zweitc 
"efiihrliche Stadium da, wo die auBeren Zonen bereits 
unter Aj abgekiihlt sind, sioh also in normaler Weise nu t 
sinkender Tem peratur zusammenzichon. Die m  der
AbkiihlunS zuriickbleibendeninnoren Zonen durchschreiten
dagegen bei At eine Tem peratur, in der sie sich plotzucn 
yoriibergehend kraftig ausdehnen; dio auBeren Zonen 
werden also in dor Querrichtung auf Zug beansprucht 
und os kann oine A rt yon Schrumpfnssen entstehen. 
Howe glaubt hierin die Erklarung fiir das Auf treten  der 
Fehlstellen gefunden zu haben, insbesondere auch deshaio, 
weil hiemach die yon ihm beobachteto Lago zu crklaren 
ist. Das d ritte  Stadium , in dem noch Risse entstphen 
konnten, wiiro das der Abschreckbehandlung. c™6 
betont aber selbst, daB die hier ev. entstehenden H a rto  - 
risse  in ihrem Aussehen langsfc bekannt sina un sic 
deutlich yon den in  Rede stebenden Fehlstellen unter-
scheiden lassen. ,

Howe glaubt daher wie Rawdon aen Grand fur aaa 
Entstehen der Fehlstcllen gefunden zu haben grundsatzlich 
in den „Schrumpfrissen", die beim Sehmieden nicht yer- 
schwindcn und dereń Entstehung yielleieht dure 
Schlackenoinschlusse und Seigerungen gefordert werden 
konnto. E r empfiehlt ais Gegenmittel eine aufmerksame 
Behandlung beim GuB, insbesondere die Anwenduug

i) St. u. E., 1920, 4. Nov., S. 1479/85.
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runder Kokillen, scbnellcs Abziehen und Abkiiiilen unter
Bedeckung m it Asche.

In einem besonderen AufsatzM knupft Gioliti/i an 
die Ausfiihrungen au f  der Versainmlung an und bcrichtet 
iiber Beobachtungcn und erfolgrcichc Vorsuche, die bei 
den Ansaldo-Werken in  Italien in der Frage der „flakes" 
"em acht wurden. Nachseinen A ngabenistesdcn Ansaldo- 
Werken geluneon, durch oin sorgfaltiges Yerfahren beim 
Schroelzcn, GieBen, bei der Warmebehanalung und beim 
Sehmieden die Erscheinungcn auf cin Minimum zu redu- 
zieren, jedenfalls so weit, daB keine Schmiedcblocke fur 
Geschiitze wegen derartiger Fehlstellen mebr zuriiek-
gewiesen wurden. , . ,

Die Schmiedcblocke fiir Geschiitze werden bei den 
Ansaldo-Werken in s a u r e n  Herdofen hergestellt aus 
einem schrreincn Puddeloisen und einem sehr reinen Roh- 
eioor, das aus M agnetitcn im elektrischen Hochofen gc- 
wonnen wird. Phosphor und Schwefel werden an der 
allorniedrigsten Grcnze gehalten; ais sehr wichtig wird 
betont, daB keine Oxydo in  den Ofen kommen. Es muB 
also auch auf Rostfreihcit des Materiales geachtet werden, 
dagegen soli das Vorhandensein yon Silikaten im Emsatz
unschSdlich sein. _

Wiihrend des Schmelzprozesses wird dio 1* laminę 
reduzierend gehalten und eine diinne Schlacke angestrebt, 
deren Proben ein klarglasiges strohgelbes Aussehen haben.
Es wird sehr hciB gearbeitet; 20 min vor dem Abstich 
wird das bonotigte Ferroehrom zugesetzt; der Schmelz- 
yerlauf muB so geleitet worden, daB die Chromyerluste 
sehr gering blciben, ein Zusatz yon 0,C0 Chrom zum Bade 
soli 0,57 % Chrom im Błock ergeben. . ,7 . . ,

Im  Gegensatz zur Ansicht yon Howe wird bsi den 
4nsaldo-Werken sehr heifi gegossen, und zwar zu acht- 
kanti^en Blockcn. Diese bleiben in der Kokille, bis sie 
600 °°erreicht haben, dann wird abgezogen und an der 
Luft erkalten gelasscn. Zum Sehmieden werden die 
Blocke auf hochstens 1200 ° erhitzt und bis auf Dunkel- 
roto-lut heruntergeschmiedet. Giolitti gibt zu, aaB dio 
wroBen, im heiB gogossenen Stahl gebildeten Dendriten 
ein sehr sorgfaltiges Sehmieden erfordern, er betont aber, 
daB naoh riehtiger Behandlung derartige Stahlproduktc 
auch bessere Ergebnisse zeitigen. Leider wird dio Block- 
croBe nicht angegeben, es muB wohl angenommen werden 
daB die Blocke yorhaltnismaBig klein sind, da andern- 
falls doch sicher m it recht starken Seigerungen zu reeb-

UCn Der so hergestellte und yerarbeitete Stahl soli keine 
Nei^ung zum Faserbrucb haben und soli des weiteren 
auch hinsichtlich der ferneren Behandlung recht wenig 
empfindlich sein, wie durch Versuche lestgestellt wurde 
So sind auf den Ansaldo-Werken, ais Noyember 1911 
infolge sehr groBen Bedarfs an Gesehiitzen fiir Italien 
die Pressen zur Bewaltigung der Erzeugung nicht _aus- 
roiehten, die Blocke von 1,050 m Durchmesscr auf 0,250 m 
herunterge walzt worden; tro tz dieser yon normalen Pressen 
ganz abweichenden Behandlung tr a t  kein Fali yon Holz
faserbruch auf. . .

Werden dagegen in  ein Schmelzbad nur eirnge Kuo- 
gramm Oxyd hineingebracht, so stellt sich nach Giolitti, 
selbst wenn dies langero Zeit yor dem  Abst.ch geschieht, 
m it ziemlicher Sieherheit starker Holzfaserbruch ein. 
Die mikroskopische Untersuchung ergibt zwar in solchen 
Fallen nicht immer eine Anroieberung an s ic h tb a re n  
nichtmetallischen Einsehlussen, der Stahl is t yielmehr 
faserig infolge des Gehaltes an Oxyd ais Emulsion 
oder doch jedenfalls in einer Form die mikroskopach 
nicht nachweisbar ist. Das Schmelzcn rostiger Abfalle 
or^ab ste ts  sehr groBe Mengen yon AusschuB. ISacli 
Gfolitti is t demnach m it Fehlstellen, insbesondere mit 
F a s e r s t ru k tu r  behafteter Stahl durch den Gehalt an 
Osyden yerdorben, selbst dann, wenn d ie  Osyde nicht 
ais Finschlusse durch das Mikroskop nachweisbar smd.

Es wird dann besonders ausfuhrlich die Tatsaehe 
diskutiert, daB die in anderen Fallen fcststellbarcn nich - 
metallischcn EinsChliisse -  die selbstyerstandlich auch

i) Chemical und Metallurgical Engińeering 1919, 
15. Marz, S. 271.
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zum Holzfaserbruch Veranlassung gobcn — von einer 
Ferritzono umgeben sind. Giolitti lehnt die Theorie von 
dor ICoimwirkunu dor Sohlackeneinschliisso fiir den F eriit 
ab, e r  bcgriindet diese Ablehnung m it dem Hinweis, daB 
Kristalle nur auf gloichartigen oderisomorphen Kristallen 
wciterwacbscn (dieser Hinweis durfte wohl kaum ais 
vo!lig uberzeugend angesehen werden). Naoh seiner An
sicht ontsteht der dio Schlaeke umgebende F errit vielmehr 
durch oinen EntkoMungsvorgang. Der langsam ab- 
gckuhłte Stahl onthiilt bcdoutende Mengen von Kohlen- 
siiure und Kohlonosyd in Losung derart, daB ein Gleich- 
gewicht besteht:

3 Fe +  2 CO =  FesC +  CO,.
Ebenso wird zwisohen oxydischer Schlaoke und den 

golost yorhandenen Gasen ein Gleichgowicht yorhanden 
sein, das sich aber m it dor Tem peratur andern kann, 
so daB durch die W irkung der Sohlacken ein UoberschuB 
von CO, im Metali ontstehen kann. Dadurch wird die 
oben gegebene Gleichung um gekehrt — von rechts nach 
links zu leson — os bildot sich also durch dio W irkung 
der auf dio oxydische Schlaeke zuriickzuftihronden Kohlen- 
satire freier Ferrit. (Es sei darauf hingewiesen, daB dem- 
naeh Ferrithofe nur bei o x y d isc h o n  Sohlacken sich 
bilden konnten, also beispielsweise n ic h t  um Einschliissc 
yon Mangan-Sulfid, was noch nachzupriifen ware.)
.'■« , Die Ferritzonon werden beim Walzen und Sohmicden 
yollstandig im Zusammenhang m it dem andern Metali 
ausgereokt (Zeilenstruktur), eine Materialtrennung tr i t t  
nioht oder doch nur in ganz geringem MaBe ein. Der 
Faserbruch is t also nach Giolitti kein von yornherein 
vorhandener RiB, er on tsteht yielmehr ers t dann, wenn 
das Materiał bis iiber die Elastizitatsgrenzo beansprucht 
wird dadurch, daB in den osydhaltigen Zonen ein goringer 
Zusammenhang in dor Quorrichtung yorliegt. Ais Beweis 
fiir seine Theorie fiihrt Giolitti folgende Yersuche an:

Probon m it Forrithofen um Schlackenoinschlusse 
wurden in einer Atmosphiire von Kohlonosyd 24 s t lang 
auf 1000 0 orliitzt, die Ferrithofe yerschwandonhierdurch, 
bildoten sieh aber von neuem, wenn das Materiał wieder, 
diesmal aber in Kohlensaure orhitzt wurde. Im orsfcen 
Fali hatte der EinfluB des von auBen eindringenden 
Kohlcnoxyds iiborwogen, im zweiten Fali der der Kohlen
saure. Giolitti hiilt also don Faserbruch gebunden an 
das Yorhandensein von Ferrithofen. Die Tatsacho, daB 
die in Frage kommendon Fehlstellon in Kohlenstoffstahlen 
weniger gefuudcn werden ais in legierton, soli die Be- 
hauptung Giolittis stiitzen, da Kohlenstoffstahle nieht- 
metallischo Einschliisso in goringerem MaBe zuriickhalten 
sollen ais legierte.

Bei R ichtigkeit der dargelegten Theorie miiBte der 
Holzfaserbruch durch eine Warmebehandlung zu bohobeu 
sein. Bei den Ansaldo-Worken wurde dies iń  dor T at 
angeblich m it Erfolg systematiseh durchgeftthrt, wenn 
dor betreffendo Stalli niohtgerade allzustarkm it Sohlacken 
bohaftet war. Das Materiał wurde zu diesem Zweck 
12 bis 18 s t lang in  einer reduzierenden Atmosphare auf 
1000° erhitzt, hierdurch wurde ein yolliger Ausglcich 
und eine gleichmaBigc Vcrtoilung dos Kohlenstoffes im 
Gofiige erzielt und der Holzfaserbruch dadurch behoben. 
W eiterhin wird die Angabe gemaeht, daB oin nioht zu 
stark ausgepriigter Holzfaserbruch verm indert werden 
kann durch oin sorgfaltiges und leichtes Schmiedon bei 
Temperaturen von 1200 bis 800 °. Eine Erkliirung hierfiir 
is t m it Sichorheit n ich t'zu  gebon, auBer fiir den Fali, 
daB dureh das Schmiedon in goringerer Hitzo dio Wid- 
mannstattonsche S truk tu r zerstort werde.

Das Ergebnis dor gesamten Feststollungen Giolittis, 
dio nach seiner Angabo sich begrunden auf Prufung eines 
sehr um fanyeichen Probemateriales, liiBt sich demnach 
dahin zusammonfassen, daB er dio Grundursachen fiir die 
Fehlstellon erblickt im Oxydgohalt und in Schlaoken- 
einschliissen, die jedoch don Holzfaserbruch orst m ittełbar 
durch dio Bildung yon Ferrithofen erzeugen. E r weisr 
dann noch einmal besonders darauf hin, daB selbst seht 
groBe Sehlackencinschliisse, wenn sio nicht oxydischer 
N atur sind, keinen AnlaB zu Fehlstollen im Bruchergoben, 
da sie naoh seiner Theorie keine Ferrithofe bilden konnen,

wiihrend auch schon sehr kleine Einschliissc ausgepriigte 
Fehlstollen erzcugon, wónn sie oxydierend wirken konnen. 
Giolitti stcllt- in Aussicht, auf Grimd seiner Erfalirungon 
und Beobaehtungen demniichst in einer weiteren Ab- 
handlung auf dio Frage noch niiher oinzugehen.

Unabhangig von diesen Vorarbeiten yeroffentlicbt 
Ilaakon Stiry1) oino U ntersuchung, iiber den gleieheu 
Gegenstand, er yersueht die Griinde fiir die Entstehung 
der Fehlstellon auf dom Woge zu erm itteln, daB er eine 
groBe Anzahl ZerreiBprobenmit Fehlstellen, yorschiodenen 
Werken entstammend, genau untersucht. Es handelt sich 
um Niekelstahlo ausdem Elektroofen,dem sauren unddem 
basischen Martinofen sowio um Kohlenstoffstahle aus 
dem sauren Martinofen. Naoh den mitgeteilten Bildern 
lag wohl in  allon Fiillcn yergiitetcs M ateriał yor, uberdio  
Warmebehandlung wird jedoch nichts m itgeteilt.

Gefiigountersuchungen. ergaben nach Stiry keinen 
AufschluB iiber dio Griinde fiir die Fehlstellen; dio von 
ihm am schiirfsten betonto Beobachtung is t die, daB er 
in allen Proben m it Fehlstellen Anhiiułungen von griin- 
liehen Sohlacken fand Dio Annahme, daB dieso Schlaclcen 
besonders nickelhaltig soion, konnte nicht bcstiitigt ge- 
funden werden, dagogen ergab die Untersuchung von 
etwa 60 Proben eines Niekclstnhls m it 0,30 bis 0,40 % 
Kohlenstoff, 0,10 bis 0 ,20%  Silizium, 0,C3 bis 0,65%  
Mangan, bis 0,04 % Phosphor, bis 0,03 % Schwefel,
2,3 bis 3,4 % Nickel und bis 0,30 % Cluom, die nach der 
Stiirke und Auspriigung der Schlaokcneinsckliiśse ge- 
ordnet wurden, daB bei don Proben m it stiirksten 
Schlackeneinschlussen die Dehnung zwischen 6 und 15 % 
und die Kontraktion zwischen 3 und 30 %  lag, wahrend 
boi don roinsten Matorialien dio entsprechonden Werte
20 bis 24 bzw. 45 bis 60 % waren. Dabei lag die ZerreiB- 
fśihigkeit bei den weitaus meisten Proben ziemlich gleich- 
miiBig zwischen 100 und 115 kg/m m 2. In einer Reihe von 
Fiillcn fand S tiry allerdings aueh Risse m it teilwoise 
oxydierter Wandung, dio also boreits bei der Horstellung 
und Verarbcitung des Stahls sieh gebildet haben muBten, 
ferner stellto er in einzeinen Fallon auch Seigerungen fest. 
E r be ton t jedoch, daB naoh seiner Ansicht (ter Haupt- 
grund zu suchen soi in den Schlackeneinschlussen.

Bemerkenswert is t oin yon ihm m itgeteiltes Bei- 
spiel fur einen schwer aufzuklarenden Holzfaserbruch. 
Ein Stuck eines Gesohiitzrohrcs zeigte diese Fehler in 
sehr deutlicher Auspriigung, aber auch bei der Aetzung 
m it dom Rsagens yon Stead konnton keine Unterschiede 
zwischen don faserigen Stollen und dem guten Materiał 
orm ittelt werden. Dagogen lieB eine .Tiefiitzung m it 
starker Saure feine Risse orkennen, die ungefiihr radial 
und in der Sohmiedriohtung yerliefen. (Dio Pi-obo erinnert 
an ein M ateriał gleicher A rt, welches gologentlich dem 
Berichterstattor yorlag. In diosem Fali war das Rohr 
beim BeschuB schon nach kurzor Zeit' an der Miindung 
miteinorgroBen Anzahl feinor Risse durehsetzt, dio Unter- 
suehung des Bruches ergab auch hier das Yorhanden- 
sein aufierordontlich zahlreichor Stollen m it Faserbruch.) 
Es sind also in diesen Fiillcn nicht nur RiBneigungen, 
sondern offenbar boreits feine Risse an den Faserbruch- 
stellen von yornherein yorhanden gewesen. S tiry weist 
darauf hin, daB dorartigo Risse beroits im Błock sich ge
bildet haben konnen infolge der Ausdehnung und Zu- 
sammenzichung bei Abkiihlung und Erstarrung, er be- 
gegnet sich also hier m it den Erkłiirungen von Iłowe, 
ohne aber niiher auf diesen Punkt oinzugehen. E r gibt 
ferner an, daB er in manchen Fallen Risse m it einem 
Oxydiiberzug fand, dic also yon dor Obcrfliiche aus sich 
gebildet baben miissen, und daB in andern Fallen die 
Risse motalliscli roino Fliichen zoigten und daher zuriick- 
zufiihron sind ontweder auf unrichtiges Erhitzen oder 
Schmiedon oder aber auf nicht yollstandig verschweiBtc 
Gasblascn. DaB in Kohlenstoffstahlen Fehlstellen wie die 
beschriebenen seltener gefunden worden, wird dam it 
begriindet, daB bei diesen seltener (Juerproben ent- 
nommen werden ais bei den Spezialstiihlen, die fiir den 
Gcschutzbau zur Vorwendung kommen.

*) Chemical und Metallurgieal Engineering 1919,
1. ApriI, S. 342.
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Bomerkenswert is t, daB Stiry  ańgibt, in oinera Fali 
einen stark  ausgebildoten Ferrithof um Einschliisso yon 
Maugansulfid gefunden zu haben, was m it der Thcórie 
von Giolitti nicht zu yercinbaren ware'. In  einem anderen 
Fali stellte S tiry auch fest, daB das schlechto Verhalten 
żurttckzufuhroij war auf Ueberhitzung, die sich in einer 
groben S truk tur des Ferrits iiuBerte, also ein oinzelnes 
Boispiel fiir die Angaben von Clayton.

In deń Fa-llen, wo nur ein Teil der Bruohfliiohe fasorig 
war, lag nach den Beobachtungen von S tiry  dio Streck- 
gronzo hoher, dio Dehnung und dio K ontraktion dagegen 
uiedriger, ais wenn der Bruch in soiner ganzen Flacho 
fasorig war. S tiry  nim mt an, dafi das Fasennaterialdelin- 
barer is t und daher sich besser reck t ais dor nicht yon 
Fasern durchsetzto Toil. Auf Grund oinigor, wenn auch 
seltener Feststcllungen von Phosphorabsonderungen in 
don Proben spricht S tiry  dann zum ScliluB noch kurz 
ubor den EinfluB gerado dieser UnglcichmaBigkoiten; 
er weist darauf hin, daB dio Phosphorabsonderungen 
zuruokgchen auf die urspriingliohe dendritischo Struktur, 
wie dies bereits yon Oborhoffcr1) dargelegt wurde.

Abgesehon von einer geringen Anzahl vou Fiillen, 
in denen Seigerstellen oder Blasen und Risse dio Anliisse 
fiir die Fehlstollen waren, fiihrt daher Stiry die Fehl- 
stollen grundsatzlich auf Sohlaokenoinschlusse, und zwar 
siohtbare zuruck. E r stelit in Aussioht, in oiner spiiteren 
Abhandlung Sehmelzmothoden anzugeben, dio geeignet 
sind, dio Schlaekenoinsohliisse und dam it dio Fehlstellen 
auf oin Minimum zu reduzioren; er gibt an, daB dieses 
Verfahren bereits einon reebt guten praktischen Erfolg 
erzielt hat.

jZusammonfassond und in Bezichung gesetzt zu den. 
Feststellungen von Oborlioffer, Kiihnol sowie E. H- 
Schulz und Goebel muB festgestollt werden, daB dio mit- 
gotoilten Berichto wortyolle Aufsclilusse iiber das Vor- 
kommon der Fehlstellen, insbesondere auch des Holz- 
faserbruchs geben. Es erbellt abor auch zweifellos daraus, 
daB fiir dio unter sich ja  auch schon verschieden ausge- 
pragten Arton der Fehlstellen nicht ei no UrSacho allciu 
ais Erklarung horangezogen werden kann, wie dies E. H. 
Schulz und Goebel auch besonders betonon. Von wesent- 
licher Bedeutung is t zweifellos der Hinweis von Bawdon 
und Howo auf dio Entstohung der Fehlstellen infolge der 
Schrumpfung und der Ausdchnung bei Aj. Ander- 
seits habon den amerikanischon Berichterstattern, ins- 
besondoro Stiry, besonders viele Proben m it Schlacken 
yorgelogen, wahrend der EinfluB der foinon Seigerungcn 
ihnen entweder teilwoise entgangen is t oder aber wirklich 
in den von ihnen untersuchten Materialien geringer war 
ais in den Proben, dio wir in Deutsehland zur U nter
suchung hatten. 3)C.'3"0- -®. Schulz.

Ueber die Bestimmung des Sauerstoffs im Eisen durch 
die Behandlung der Spane im Wasserstoffstrom.

Man scheint sich auoh im Auslande ornstlirih damit 
zu beschiiftigen, cin brauchbares Verfahron zur Bestim
mung des Sauerstoffs im Eisen ausfindig zu machen. 
Auch hier ist der Ausgangspunkt aller Bemiihungen das 
Łedebursche Verfahren, das man oinerseits apparatiy zu 
Yereinfachen trachtet, und dossen Felderąucłlen man aus- 
zusehalteń bestrobt ist, um dann schliefSlieh scino Braudh- 
barkoit an huttenmiinnischen Erzeugnissen zu priifen.

Eino Arbeit diesor A rt is t im Bureau of Standards in 
Washington von I . R. C a  i n und E arl P o t t i j o h n  
angefertigt worden2). Caun und Pottijohn haben beziig- 
lich der Ycreinfachung der Apparatur keinen wes«ntlioh 
neuen Wog beschritten, indom sio dio Wasserstoffentwiick- 
lung m it Zink und Sehwefclsauro vomehmen, dio Appara
tu r gegeniiber der alten Kippsehen verbcssorn und der 
Reinigungsfrago ihre besondoro Aufmcrksamkoit sehen- 
ken. DaB sio durch Beibehaltung dos roin chemischen 
Weges zur Wasserstoffentwioklung, statt, wic der Be- 
richterstatter, den elektrolytisehen zu wahlen, dio Appa-

1) St. u. E. 1916, 17. Aug., S. 798/9.
2) Nach einem Auszug in  „La metallurg-ia Italiana", 

1919, 31. Mai, S. 248/55.

rotor unnotigorweiae verwiekeln und uniibersichtlLch ge- 
stalten, scheint ihnen entgangen zu sein.' Die H eizrag 
der Proben orfolgt auf clektrLsehom Wege. Zur Be- 
sehleunigung der Abkiihlungszeit wird cin im der wage- 
rechtcn Achso teilbarer Ofen yerwendot. Hierdurch or- 
reichon dio Verfassor, dafi dić Bestimmungen sich im Ab- 
stando von 20 min folgon konnen. Ais Hcizrohr vor- 
wenden sio sowohl Quarzrolir ais auch Borliner und Ko- 
penhagener Porzellanrohre. Erstero besitzon den Nach- 
toil, ras eh umzukristallisieren und dann gasdurehliissig 
zu werden, wahrend letztero raschou Temperaturwcchseln 
nicht widerstehen. Dio Versuchstemperatur lag zwischen 
900 und 1000°, weil nach Ansicht der Verfasser diese 
Temperatur zur Reduktion der iiberhaupt reduzierbaren 
Sauerstoffyerbindungen geniigt, und weil die mit Por- 
zellanrohren orreichbarcn hoheren Temperaturen von 1200 
bis 1400 0 zur Reduktion der schwer reduzierbaron Sauer
stoff verbindmigen sowieso nioht ausreichen1). THc Ver-

• suchsdauer braucht nach den Yersuchen (der Vorfassor 
eine Stunde nicht zu iiberschrciten, was mit den Ergeb- 
nissen des Berichterstatters iibereinstimmt,

Besonders bemorkenswert sind dio Schlufifolgerungen 
der Verfasser beziiglich des Einflussos rder Gcsehwindig- 
keit des "Wasserstoffdurehganges. Sio stollten durch Er- 
mittlung dos Gleichgcwichts Wasserstoff, Kohlenstoff und 
Eisenoxyd fest, dafi boi Gesehwindigkeiton unter 
60 cm3/min die Sauerstoffyerbindungen zum Toil durch 
den Kohlenstoff des Eisens unter Kolilonosyd- rad  
Kohlendiosyd-Bildung reduziert werden.

Dio grofite Fehlerquello liegt in der Herstellung der 
Proben. Dio Verfasser geben 'ais oboro Gronzo fiir die 
Starkę der Probespiinc 0,15 mm an und stellen dio Spiine 
durch Bohren unter besonders rcinom Ool und nach- 
folgendem dreimaligem Waschcn m it Benzin hor. Ohne 
diese Vorsichtsmafiregel hcrgestellte Spiine ergaben 15 bis 
170 o/o tnehr Sauerstoff2). Di© Einwage betriigt 20 bis 
30 g. Das Schiffchen besteht aus Quarz.

Die Ergebnisse des Vcrfassers lauten dahin, dafi von 
allen Sauerstoffyerbindungen nur das Eisenoxydul durch 
Wasserstoff reduzierbar sei. Fernor stollten sie fest, dafi 
kennzeichnende Unterscliiede zwischen basisehem und 
saurem Herdfrischstalil, Bessemerstahl, Sonderstahl, Du- 
plexsta]il, Elektro- und Tit^elstahl nioht vorhanden sind. 
Auf Grund dioser Tatsache nnd in Verbindung mit dem 
Umstande, dafi das Verfahren sehr yerwiekelt und mit 
zahlreichen Fehlertjucllen behaftet ist, wird ihm 
nur ein geringer praktischor W ert zugcschrieben. H ier- 
gegen erlaubt sich dor unterzeichnete Berichterstatter 
aber einzuwenden, dafi er den Naeliweis fiir dio obiw n 
Naditeile nicht fu r crbracht ansicht, weil die Verfasser den 
Faktor Temperatur nicht geniigend berUeksichtigt haben, 
und 'weil es durchalis nicht orwiesen isfc, ob das Verfahren 
zum inindesten vergleiehsmafiigo Ergebnisse fiir die I\enn- 
zeichnung nicht des Fertigerzougnisses, sondern des metal- 
lurgisehen Yerfahrens zu liefern yermag. Jedenfalls go- 
niigt dio Zahl der bisher angcfiihrton Vorsuehe keines- 
wegs fiir ein abschlieCendes Urteil.

Wesentlich yorsichtiger in sekten Schlufifolgerungen 
ist I. H . W h i  t o  1 o y  in einem Bericht vor dcm Iron and 
Stoei Instituto vom September 1920. Diesor benutztc ais 
Materiał f i ir : seine Untersuehungen das sogenannte 
Armco-Eisen m it 0,02 o/0 Kohlenstoff, Spuren Silizium,
0,010o/o Phosphor, 0,22 o/o S c h w e f  el ,  0,07o/o Man
gan, 0,016 o/o Chrom. E r yersuelite zunachst, die Nattlr

1) DŁe Verfasscr haben offenbar iibersehen, dafi cs 
nicht gleichgiiltig ist, ob sieh dio Sauerstoffverbindungen 
ais solcho oder im Eisen feih verteilt vorfindeń. VgI. 
auch O b e r h o f f e r  und v. K d i l ,  St, u. E. 1920, 
17. Juni, S. 812/4. In-dieser Arbeit wird der Einflufi der 
Temperatur auf die erfafite Sauerstoff menge gezedgt und 
festgcstellt, dafi bei 1000 o nicht dio ganze Sauerstoff- 
menge prfafit wird.

2) Der Boriohterstattor halt ditso Vorsichtemafirogel
fiir iiberflussig, wenn dio Spiine durch Luigsames Fnisen 
entnommen werden,-und wenn-etwa an der Oborfliicho 
der Spane adsorbierte L u ft durdi Evakuieren der Ap
paratur entfom t wird.
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der zahlreichen Einsclilusse durch Aetzen, Anlasson, Be- 
duktion m it Wasserstoff und durch Anwendung des von
E. I. L a w  Y o r g e s c h la g e n e n  Golatine-Aetzmittels fiir 
schwofelhaltigo Einschliisse festzustellen, und gelangt zum 
Ergebnis, daB dio zahlreichen Einschliisse dieses Eisens 
aus Eisenosydul m it wenig Oxysnlfid-Eutektikum bestehen. 
Ferner ergab sioh 0,025 °/o unloslicher Riickstand, be- 
stehend aus etwa 45 o/o Eisenoxydul, 25 o/o Mangan and
0,35 o/o Chromoxyd.

Der Hauptzwcck dos Vcrfassers war, dio Ge- 
sehwindigkeit festzuhalten, mit der der Sauerstoff durch 
Wasserstoff entferat wird. Dio3 gesohah in einer Ver- 
su ch sa n ord n u n g bestehend aus oinem Kippschetn Wassor- 
stoffentwiekler mit den notigen Waschflaschen, einer 
elektrisehen Heizyorrichtung und einem Wagerohr mit 
Phosphorpentoxyd. Die Entfem ung der L uft aus der 
Apparatur erfoigte m ittds einer Luftpumpe. Dio Ver- 
suchstemperatur lag zwischen 850 und 1330°. In  einer 
ersten Versuchsreihe wurden polierto Proben von etwa
3 mm Starkę untersueht. Dio Tiefo der Sauerstoffent- 
ziehnng in  Abhangigkeit von Temperatur und Zeit ergibt 
sich ans nachstehenden Zahlen:

Temperatur Hehdauer Saueretolf entfernt in 
etiicr Tlcfe von,

° 0 st mm
970 1 0,035

1020 1 0,050
1200 1 0,084
1330 1 0,125
970 4 0,064

1050 6 0,083
Aus diesen Yersuchen geht die auBerordcntliche Be- 

deutung der Starko der Probeapano fiir das Ergebnis der 
Sauerstoff bestimmung hervor. Weitoro Versuche m it be- 
sonders horgostellten Feinbleclien aus Armeo-Eisen von 
etwa 0,064 mm Starko bestatigten dio yorhorgehonden 
Versuehe. Dor Verfassor rbemerkt indesson ausdriieklich 
und bestatigt dios auch nooh durch bosondero Versuche, 
dafi die zahlreichen feijion Bifichcn, dio bei der Entnahmo 
der Probespiino in diesen entstehen, den E in tritt des 
Wasserstoffs begiinstigen.

Der eigcntliche Zweck der Untersuchungen White!eys 
war ©in Beitrag zu der von L o  C h a t e l i e r  u n d  
B o g i t  c h 1) und spater von M c C a  n  c e 3) aufgerollten 
Frago dor Loslichkeit des Eisenoxyduls im Eisen und der 
Ruckfiihrung des Zeilengefiiges auf dieses geloste Oxyd. 
Es ist aber zwecklos, auf dio Ausfuhrungen des Verfass©rs 
zu diesem Punkto niiher oinzugohen, da er selbst zugibt, 
daB seino Verauehe keino neuen Unterlagen zu diesor 
Frago liefern. D er Berichterstatter erlaubt sich ins-

- besondere zu der etwas weitgehenden SchluBfolgerung 
von McCaneo, der geloste Sauerstoff sei die einzige Ur- 
sache des Zeilengefiiges, auf dio Abb. 34 und 36 seines 
Aufsatzes3) hinzuweisen. Die damals benutzten Proben 
sind im Vakuumofen, also untor Ausschlufi von Sauer- 
stoff, hergestellt. Abgesohen davon, daB noch kein hin- 
reiehender Nachweis fiir die Loslichkeit dos Eisenoxyduls 
im fosten Eisen erbracht ist, steht os andersoits fest, 
dafi, wio das boi vielen anderen Metallegierungon der 
Fali ist, fast siimtlieho in  fester Losung bostóhonden, 
Elemente zum primaren Zeilengefiige Veranlassung gebefi 
konnen.

Dio ubrigen Ausfuhrungen des Verfassers iiber die 
mogliche A rt und Weise, nach der dio Entfem ung des 
Sauerstoffs erfolgen kann, bringen keine wesentlich neuen 
Gęsich tspunkto. P- Oberhojfer.

Die thermoelektrisehe Kralt bel der Untersuehung von 
Legierungen.

In  einem dom Instituto of Metals4) yorgelegfcen Bo- 
richt behandelt J o h n  L.  H a u g t h o n 5) die Besfcim-

*) Eevue de Mćtallurgie 1919.
! ) Journal of West of Scotland Iron and Steel 

Bd. 27, S. 38.
3) St. u. E. 1914, 23. Juli, S. 1241.
4) The Institute of Metals 1920, 12. Marz.
5) Engineering 1920, 11. Juni, S. 803/7.

mung der thermoelektrisehen K raft al3 Hilfsmittel bei 
der Untersuehung de3 Aufbaues von Legierungen. Ein- 
leitend erortert er kurz dio beiden hauptsSchlichston 
diesem Zweck dienenden Verfahren, dio thermische 
Analyse und dio metallographische Untersuehung, mit 
ihren Vorziigen und Nachteilen.

Werden zwei Metalle derart miteinander yerbundon, 
daB sio einen geschlossenen Krei3 bilden, und erhiilt die 
eino Verbindungsstello eine andero Temperatur ais dio 
andero, so entsteht eine thermoelektrisehe K raft, dio 
einen elektrisehen Strom in  dom Kreis hervorruft. Die- 
selbe Erscheinung tr i t t  auf, wenn an Stello der zwei 
Metalle zwei verschiedene allotropo Modifikationeji des- 
selben Metalles oder zwei polymorpho Modifikationen 
derselben Legierung genommen werden. Die aus einer 
solehen Anordnung sich ergebende thermoelektrisehe 
K raft ist abhiingig von dem Temperaturuntersehicd dor 
beiden Verbindun,gsstellen upd von der A rt der das 
Thermoelement bildenden Metalle oder Legierungen. 
Wird das zu untersuehendo Metali oder dio Legierung 
beispielsweise m it Platin, das keino allotropen Umwand- 
lungspunkte besitzt, zu einem Thermoelement zusammen- 
gesehaltet, und wird die eine Vcrbindungsstello auf kon- 
s tan ter Temperatur gehalten, wahrend dio andere erhitzt 
wird unter gleichzeitiger Messung der thermoelektrisehen 
K raft, so macht saeh eine polymorpho Umwandlung oder 
das Auftreten einer neuen Phaso durch eino Unstetigkeit 
in der Kurve fiir die thermoelektrisehe K raft bemerkbar.

Ein zweiter Weg der Untersuehung eines Legierungs- 
systems besteht darin, die thermoelektrisehe K raft einer 
Beiho von Drahten der zu untersuchenden Legierung 
gegeniiber einem Vergleichsdraht (beispielsweise Platin) 
zu bestimmen, wobei die beiden Vorbindungsstcllen des 
Thermoelements auf konstantę Temperatur gebracht wer- 

. den, iz. B. idŁe eine stets auf 0 °, die andere stots auf 
100 °. Werden dio fiir die thermoelektrisehe K raft oder

d E
dereń Aenderung m it dor Tem peratur ^ gofundenen

Werto in  Abhangigkeit von der Zusammensetzung der 
untersuchten Drahte in  ein rechtwinkeligos Koordina- 
tensystem eingetragen, so konnen au3 der Eonm dieser 
Kurven Buckschliisse auf den Charakter des Systems 
gezogen werden.

B r o n i e w s k i 1) h a t aus einer Rł-ihc derartigor 
Untersuohungen folgende SchluBfolgerungen gezogen. Ein 
binares System kann, wenn dio Komponenten chemiseho 
Verbindungen bilden, in einfachero Systeme zerlegt wer
den, indem die Verbindungen ais besondere Komponenten 
aufgcfaGt werden. I n  derart vereinfachten Systemen 
konnen nur feste Losungen oder meehanische Misohungen 
auftreten, wobei die gegenseitigo Loslichkeit gar nicht, 
teilweise oder vollstiindig vorhanden sein kann. Sind 
die heiden Komponenten unloslich ineinander, so zeigt 
die resultierende Kurvo der thermoelektrisehen K raft 
in  Abhangigkeit vo:n dor Zusammensetzung nahezu 
linearen Verlauf, sofern die Zusammensetzung nach den 
Baumanteilen berechnet ist. Liegt Loslichkeit der beiden 
Komponenten vor, so weicht die Kurve nach der einen 
oder anderen Seite von der Geraden ab, wobei stets dor 
crste Zusatz der einen Komponento zur anderen den 
starksten EinfluB ausiibt. Werden dio auf solohe Weise 
gefundenen Ktirven fiir ein binares System aufgezeichnet, 
so setzt sich das gesamto Kurvenbild aus Teilen der 
genannten drei Kurvenformen zusammen, wobei kein 
Kurvenbild mehr ais drei Aeste aufweisen kann. Ergeben 
sich fiir ein binares System mehr ais drei Aeste, so 
deutet dies auf eine oder mehrere chcmische Verbindun- 
gen zwischen den Komponenten hin.

Haugthon behandelt das thermoelektrisehe Verhal- 
ten von Legierungen, die im kristallisierten Zustande 
nicht loslich sind, dio also ein Eutektikum bilden, theo- 
retisch und experimentell. E r  geht von den zwoi extre- 
men Fallen aus, daB dio Schichten der einzelnen Kom
ponenten einmal senkreeht zum Stromdurchgang, das 
andere Mai parallel dazu liegen. Bezeiehnot man fiir

ł )  Annales do Cliianie et Phvsique 1920, Bd. XXV,
8. 5.
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eino bestimmte Temperatur die thermoelektrischo K raft 
zwischen der einen Komponento und dom Vergleichs- 
motall m it E 1( diejcnigo zwischen dor zweiten Kom
ponentę und dem Vcrgleiehsmetall m it E 2 und die ins- 
gesamt auftretonde thermoolektrischo K raft mit E (, so 
ergibt sioh ais Ergebnis der rechnerisehen Ableitung 
dio Formel £ ,  =  £ !  +  E_, wahrend fiir die parallele 
Lagerung dio Fox-mcl folgende Form erhalt:

E  =  ^ ' '9.1-; hierin bedeuten R! und R.
R i +  R ,

die Widerstando der beiden Komponenten in  dem Strom- 
kreis. I s t  R , = .  R ,, so werden beido Formeln gleieh.

Zur experimentellen Nachpriifung wurden diinn 
ausgewalzte Seheiben nebeneinandor- bzw. 'aufeinander- 
gelegt., in zylindrischo Stabform gebraclit und nuf dio 
thermoolektrischo K raft hiri untersuelit. Dio Versuclis- 
ergobnisse stimmten innerHalb der Fehlorgronze m it den 
orreclincten W erten iiborein.

Am l>equcmsten sind aus don zu untersuehenden Le
gierungen hergestollto Driihto zur Bestimmung der 
thennoelektrischen K rafte ,zu yerwendon. Wo Drahto 
sich nicht herstellen lfissen, werden am boston diinnt) 
Stabe aus den betroffenden Legierungen gegosson. Ais 
Vergleiehsmetall wird, insbosondere bei hoheron Tom- 
peraturon, am zweckmafiigsten Platin. genommen, das 
nach unserer Kenntnis zwischen 0 0 und dem Schmolz- 
pnnkt keine allotrope Umwandlung besitzt. U nter 300 0 
kann auch yorteilhaft Bleidraht vorwendet werden. Zur 
Durchfiihrung der Messungen hat Haugthon einen be- 
aondf ren Apparat gebaut, dor in  der Originalarboit be- 
schTieben ist. fi. Durrer.

Einwirkung von Kohle auf Beton.
Dio Kohlenindustrie und die Eisenindustrie haben 

den Beton und den Eisenboton zum Bau von Kohlen- 
bunkern in steigendem Mafie herangezogen. Der Leitung 
des Deutschen Beton-Vereins (E. V.) erschien es dałier 
angezeigt, duroh eine Rundfrago bei den Mitgliedern 
festzustellen, ob Zerstorungserscheinungen an den von 
der Kohle beriihrten Betoiiflachen in solehen Bauwerken 
im Laufe der Jahro oftors boobachtet worden sind. Bei 
dieser R undfrage1) ■wurden gleichzeitig Angaben erbeten 
iiber das Alter dor Bauworlce, iiber die A rt der ge- 
lagerten Kohle, ihren Sdhwofel- und Fouchtigkeitsgehalt, 
ob sio ruhig lagort oder sich in Bewegung befindet, und 
ob die m it der Kohle in  Beriihrung stóhendcn Beton- 
fliichen m it Putz, Schutzanstridien u. dgl. versehen sind.

Das Ergebnis der Rundfrago liefert den iiberzeu- 
genden Beweis dafiir, dafi Beton soit yielon Jahren ohne 
irgendwolche Umstiindo zur Lagorung von Kohle benutzt 
worden ist und in  steigendem Mafio weiter yerwendet 
wird. Viele Bauuntemohmungen habon sioh allgemein 
iibor ih r e ' Bauausfiihrungen geaufiort und nicht die er- 
betenen besfcimmton Angaibon gemacht. Ein einziger Fali 
ist mitgeteilt worden, boi dem Zerstorungserscheinungen 
am Beton beobachtet worden sind, und daboi hat 03 ach 
offenbar um aufiergowohnlieho Umstande gohandelt. In  
einem Kohlonturm wurde Feinkohle m it liohem Schwefel
gehalt, 15 o/o Feuchtigkcitsgehalt und holiem Salzgehalt 
gelagert. Dio chomische Untersuchung einer Betonprobc 
ergab 81 o/0 Kioselsauro (Sand), 1,12 o/0 Sehwefelsaure, 
12,50 o/o Kalzhimoxyd, 2,50 o/0 Eisenox\nl und etwas 
Aluminiumoxyd. Das Gutachton der chemischen Unter- 
suchungsanstalt sagt, der Gehalt dos Betons an Scliwefel- 
sśiure sei zwar nicht allzu hoch, doch miisso auf (ino 
Einwirkung von Schwefelsaure auf den Beton goschlossen 
werden. Einesteils habe sich namlich der bei der 
Sohwefelsaureeinwirkung sich bildende schwefelsaure 
Kalk dadurch dem chemischen Naćhweis entzogen, dafi er 
in Wasser sehr leicht loslioh ist und infolgedesson yon 
diesem fortgefuhrt w ird; der Beton bekommt dann ein 
schwammiges Aussehen. Andernteils soi auch da3 yiillige 
Fohlen von Aluminiumvcrbindungen sehr auffiillig ge- 
wesen, und dies sei ebenfalls nur ais Folgę einer Auf- 
losung durch Schwefelsauro zu erklaren.

*) Rundschreiben d. Beton-Vereins Nr. 21 v. 28. Juli 
1920.

Der Fiillraum des Turmos hat im Innern einen 
Zemcntvcrputz aus Portlandzement und Rheinsand er
halten, der auf der unteren Trichterflarihe und dem 
unteren Teil dor aufgehendon Wando wasserdicht abge- 
gliittet worden ist. Vier Jalirc nach Inbetriebnihmo zoig- 
ten sich an der Aufienseite dor freihiingenden Tridhter 
bedenkliche Zorstorungserscheinungen. Der Beton war 
an der untersten Spitze dor Triohter weich geworden 
und fiel lierab, auch das Eison war angefresson und 
sehr rostig. Der Angriffspunkt fiir dio Zorstorung war 
offenbar dio nicht ganz dichte Ansohlufistollo des Butzes 
an den eisomen Auslaufsohieber. Das aus der feuchton 
Kohle kommendo salz- und schwefelsaurehaltige Wasser 
ist nach Durchwanderung der 10 m hohen Lagerung 
offenbar an  dieser Stelle in den Beton eingedrungen und 
hat dio Zerstorungserscheinungen lieryorgerufen. Alle 
iibrigen schriigen Bodenflachen, die oinon wasserdichten 
Putz haben, sind rnoht angegriffon worden, ein Beweis, 
dafi die saubor gogliitteto dichte Butzflacho Widersfand 

. zu leiston vermag. Wo Angriffo iii so gefiihrlicher Weise 
auftrcten konnen wio hior am unteren Trichterende, wird 
sicher ein Anstrich m it oinor bitdminosen Masse emp- 
fohlenswert sein. Aufierdom ist auf gaton Anschlufi des 
eisernen Trichtois an den Putz besonderor W ert zu lcgon.

Dies war der einzige Fali von Zerstorungsorschcinun- 
gen, der der Baufirma, die im iibrigen eino grofie Anzahl 
von Kohlensilos und Kohlenwśischen m it breiigem 
Schlamm ausgefiihrt Iiat, yorgekommen ist.' Bei allen 
diesen Ausfiilirungen is t kein Angriff dor Kohle auf 
Beton festgcstollt worden. Eino Zusammenstellung der 
iibrigen Fiillo gibt Auskunft iiber 34 Beton- und Bisen- 
betonausfuhrungen, meist Kohlensilos, abor auoh Beton- 
beliige, die zur Aufbewalirung von Kohle allor A rt dionen. 
Die Bauausfuhrungen reichon bis in das Jah r 1905 zu- 
riick, und dio Bauten sind vor Mitteilung des Befundes 
eigons zu diesem Zweck oingehentl untersuelit worden. 
Verschiedenste Kohlensorten worden in ihnen golagert, 
dor Schwefel- und Wassergohalt der Kohle ist wechselnd, 
ebenso die Lagerungsart in den Eisenbetonsilos. In  einem 
Fallo ist ein Schutzansferieh auf den yon den Kohlen 
boruhrten Betonfliichen yorhanden, bei einigen Bauten 
sind diese Flaehen m it Zementputz yorsehen oder abge- 
gliittet, boi anderen sind die Flaehen schalungsrauh ge- 
blieben. Bei aller Verschiedenheit aber ist allen Bati- 
werken gemeinsam der Befund: Irgendwelchc Zcr-
storungserscheinungen an den von dor Kohle beriihrten 
Betonflachen sind nicht yorhanden.'

Deutsche Industrle-Normen.
Der Normenaussehufi der deutschen Industrie vcr- 

offentlicht folgende Normblattentwurfc:
In  H eft 0 seiner „Mitteilungen" (I le f t  6 der Zoit- 

sehrift dor „B etricb"):
DI-Norm G61 (E n tw u rf l)  Blechniete mit Senkkopf.

In  H eft 8 seiner „Mitteilungen":
DI-Norm 141 (Entw urf 3) Treib- und Einlegekeilo,.

Querschnitte.
DI-Norm 142 (Entw urf 3) Flaehkeilc, Querschnitte. 
DI-Norm 143 (Entw urf 3) Holilkcile fur Transm:s- 

sionen, Querschnitte. 
DI-Norm 251 (E n tw u rf l)  Nasenkeile, Quersehnitte. 
DI-Norm 252 (E n tw u rf l)  Nasenflachkeile, Quer- 

schnitto.
DI-Norm 253 (Entw urf 1) Nasenhohlkeile fiir _ Trans- 

missionen, Querschnitte.
Abdriicke der Entwiirfe mit Erlauterungen sind von 

der Geschaftsstello des Normenausschusses der deutschen 
Industrie, Berlin NW 7, Sommerstr. 4 a, zu beziehon. 

/ Etwaige Einspriiche sind bis 15. Februar bzw. 15. Marz 
zu erhoben.

In  H eft 6 wird aufierdom 
DI-Norm 197 Spannungen elektrischer Anlagen unter 

100 V (Fachnormen des V. D. E .),
in H eft 8
DI-Norm 171 Rundkupfer in Drahten und Stangen, 

blank gezogen,
DI-Norm 172 Rundaluminium in Drahten und Stangen, 

blank gezogen,
23
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D l-N orm  173 Uuiidmassing in Drahton und Stangen, 
blank gezogen,

DI-Norm 174 Rundzink in Drahlen und Stangen, 
blauk gezogen,

D l-N orm  175 Prazisiona-Rundstahl, blank gezogen, 
D l-N orm  176 Ruudeisen und Rundstahl, gezogen, 
D l-Norm 177 Eisendrahte und Stahldrahte, gezogen, 

Deutsche Millime er-Drahtlehre,

ais Voratand>tvorlage yeroffontlicht. Es handelt sich bei 
der Vorstandsvorlag3 um dio Fasaung dar B lattjr, wie 
sio dem Yorstand zur Genehmigtng un erLroitet werden.

In  l le f t 6 bis 8 der Mittoilungon 8 nd Beri ch te iiber 
die Ilerbataitzungen der Arbeitsausschiłiss de-s Normen- 
aus chu s.s erech.enen. D.e B .richte werJen in einem 
Sonderdruck zus: mmtngesteLt und auf Wun.ch von der 
GcBchaf.ss.clie abgegeben.

Aus FacHyeręinen.
Iron and Steel Institute.

(Foru^-tzung ton Seite 125.)

Fur n fand er fur die yerachiedonen untersuohten 
Metallo Werte zwischen 4,02 und 4,20.

Dureh ahnliehe Versuche gelangten E d wa r d s  und 
W illia 1) 1918 zu der Formel:

d =  0 • En,
die aich leicht umformen liiCt in

E =  ot dni.

Fiir n fanden sie die W erte 0,24 bis 0,27, also rd. 0,25 
d. h. n, =  4.

In der Diskusaion uber S h o rę  a2) Bericlit iiber Iliirte- 
prufung zeigt einer der Autoren, dali bei dor atatisehen 
Probo zwischen der Kugelbelastung und dem Voiumen 
des Eindrueks die Beziehung bestcht:

P  =  b V>n.

Dureh Kombination m it Meyera Formel ergibfc sieli 
dio Gleichung:

v = | / } d n = p d q ,

worin p und q Konstanten aind. Die aus 10 Versuehon 
erm ittelten Werte fur a, b, m und n wurden in die Gleichung 
eingesetzt und man orhiolt:

V =  0,00939 d4,08t.
Die Kurve dieser Gleichung fiillt bei kleinen Ein- 

druckdurehmessern von 2 bis 5 mm, wio sie bei prak- 
tisohen Versuehen meiatens erhalten werden, m it dor 
Kurye der Gleichung

in der r der Kugelhalbmeaser ist, yollkommen zusammen, 
die beiden W erte fur V stimmen also innerhalb dieaer 
Grenzon uberein. Aus dieser Tataacho gelit horyor, daB 
dio Glcichungen von Ba t a o n  ) und Edwards und Willia 

E  =  H  • V und E =  o d>
im Grunde dieaelben sind.

Abbildung 1. Beziehung: zwischen Belaslung und Durcbmesier 
des Eindruckes.

oei 0'iiem beatimmten Eindruckw nk !. tnabha c i i  vom 
Kiigel liircHmeśśer, k o na tm t ist. Daraus folgt, daB bei 
einem Materiał, in dem der Esponent n =  2 gefunden 
wird, die Hartezahl unabhangig von der BMastung," vom 
Eindruckwinkel und vom Kugcldurchmesscr ist.

S c h n e id e r2) iibertrug 1910 die Gleichung Meyera 
auf die dynamiache Kugelprobe und oraetzte darin P  
dureli die Fallenergie E:

E  =  a do.
) Z. d. V. d. I. 1908, 25. AprU, S. 645; 9. Mai, S. 740;

23. Mai, S. 835.
“) Dissertation Berlin, 1910, Z. d. V. d. I. 1910,

24. Sept., S. 1631.

Abbildung 2. Beziehung zwlschen^Belastung und dem 
Yolumen des Elndrackes.

Der zweite Teil der Arbeit bezieht sich auf die U nter
suchung der Konstanten a, n, b und m in den Gleicliungen 
P  =  a d» und P  =  b Vm, ob Aenderungen derselben 
mit Aenderungen der pliysikalischen Eigensehaften des 
Materials im Zuaammenhang stehen. Probeatabe aus 
einem Stahl m it 0,24 % C wurdon auf vier yerschiedene 
oberhalb der FlieBgrenze liegende Bolastungsatufen bo- 
ansprucht,-24 Stundon liegon gclaasen und darauf wiederum

x) Proc. Inst. Mcch. Eng. 1918, Jun i; St. u. E. 1919,
20. Marz, S. 303.

2) Ir. a. St. Inst. 1918, Herbstyersammlung; St. u. E.
1919. 24. Juli, S. 850.

3) Proc. Inst. Mech. Eng. 1918, Oktober.

Vou Thomas B a k e r  und Thomas F. R u sse l l lag 
ein Bericht iiber

die KugeKru k :obe
yor.

Im ersten Teil diesor Arbeit wird oino Uebcrsieht 
uber die wichtigsten der bisher aufgestellten Buziehungen 
der Kugelbelastung bzw. dor zur Erzeugung dea Eindrueks 
aufgewandten Energie, zu don Abmesaungen des Eindrueks 
gegeben. Eine gewisao Grundlage diesor Beziehungen 
bildet die im Jahre 1908 von E. M eyer ) aufgeatellte 
Gleichung

P =  a d»,
in dor P die Kugelbelastung, a und n Materiatkonstanten 
und d der Durchmesser des Eindrueks ist. F ru  r and 
Moyer, daB der mittleie F.iic *e idruck

4
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bis kurz oberhalb der neuen 
FlieBgrenze gereckt. Proben 
aus diesen Staben sowie eine 
aus niclit gereektem Materia] 
wurden der Kugeldruckprobe 
mit 500, 1000, 2000 und 
3000 kg Belastung untcr- 
worfen. Der Versuch ergab 
folgendes: Die H rtęzahl er- 
hoiitsichmitderangcwandten 
Belastung, die Brinellharte
11 des nicht gereckten Ma
terials z. B. steigt dabei von 
114 bei 500 kg auf 134 
bei 3000 kg Belastung, der mittlere Flachendruck p„, 
von 115 auf 144. Die H artę nimmt m it dem Grade der 
Kaltbeanspruchung zu; gleiehzeitig werden die bei An- 
wendiing vorschiedener Belastungsstufen sich ergebenden 
Unterschiede immer kleiner. Sollen nun die Ycrsuchs- 
werte den beiden Beziehungen P =  a ■ da und P  — b 
genugon, so mussen sieli in beiden Fiillen gerade I-inicn 
ergeben, wonn log d bzw. log V ais Koordinaten von 
log P ańfgezeichnet werden. Wie aus Abb. 1 und 2 hervor- 
geiit, ist dies der Fali.

Duroh die Neigung der Geraden zur Abszissenachso 
wird der Exponent n bzw. m ausgedruckt. Dio errech- 
neten Werte finden sich in rs e ender Zahlentafel.

Mit der Steigerung der inneren Spannungen nehmen 
di» Werte fiir a und b zu, die f u m  und m dagegen ab; 
dnbei miliert sich n dem Werte 2 und m dem Werte 0,5. 
Wenn dieso W erte errcicht werden k5nnten, wurden die 
Hiirtezahlen konstantę, Wcrte annehmen, das Materiał 
wurde also in den Zustand konstanten FlieBvermogens 
konnnen. Die Werte iiir n und m konnen ais MaBstob 
fur den Grad der K althartung eines Materials dienen. 
Die Konstanten a und b geben die Belastung an, die 
aufgeuandt werden muB, um Eindrucke vom Durch- 
messor bzw. Yolumen 1 zu erzeugen. (F urd  =  1 ist P  =  a.)

In einem Anhang zu dieser Arbcit geben die Vcr- 
fasser Einzelheiten uber die Harteprufung von dunnen 
Blechen mittels der Kugeldruckprobe an. Die Yersuche 
mit stufenweise verringertem Kugeldurchmesser und Ein- 
(irucken mit gleichen Zentriwinkeln nach P =  30 d* 
lioferten befriedigende Ergebnisse. P. Bardenhtuer.

CFortsetzuug folgt )

Patentbericht.
D eutsche P u e n t a n m e l d u n g e n 1).

31. Januar 1921.
KI. la ,  Gr. 25, E  23 358. Verfahren zur Aufberei- 

tung von Erzen nach dem Seliwinimverfahren. Elektro- 
Osmosc Akt.-Ges. (Graf Schwcrin Gesellsfhaft), Berl:n.

KI. 10 a, Gr. 1, C 29 089. M it eingebautom Gas
erzeuger betrLebener Horizontal- oder Vertikalkammer- 
ofen zur Erzeugung von Ga.3 und Koks. F . J. Collin, 
Akt.-Ge-. zur Verwertung von Brcnnstoffen und Metallen, 
Dortmund.

KI. 31 a, Gr. 1, H  81 199. Sehmdzofen fur leicht- 
sehmelzende Metalle m it Schmelzkcssel und einem ii.bcT 
diewm nngeordneten Vorratsbehalter fur das Sohmdz- 
gut. Gebr. Hcinomanii, Metallschmelzwerk, Siegeni.W .

Iii. 31 e, Gr. 10, M 62 473. Zweiteilige Kokille zum 
GioBen von Metallen und Legiarungon. Mansfeld’sche 
Kupfersehieferbauende Gewerkschaft, Eisleben.

KI. 85a, Gr. 7, B 89 501. Vorrichtung zum Em- 
fiihren von fliissigen oder gaaformigen Stoffen in oine 
Drucldoituag. Beilm-Anłialiisdhe Maschinenbau-Actiem- 
Gesellschaft, Berlin.

Dcm sche Gebrauchsmustereintragungen.
31. Januar 1921.

KI. 7a, N r. 764 807. Yorrichtung zur Erleichte- 
rang dor Bedienung von mit Emlauffiihrungsyorrichtung

')  DieAnmeldungen liegen von dem angogebenenTage 
an wiihrend zweier Mona te fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu B e r l i n  aus.

Kr. Zustand
ZerreiB-

festigkcit
kserom*

Brinellharte Fcstlgkeit
Brinellharte p =  b Vm

0 Gegl. b i 880° u. 
ir. Mu fel ab- 
gekii; lt . ■ • 43,3 134 0.322 96S Y0.557 70 U2.293

1
kg/mm'

Beanspr.nut27,S 44,2 136 0,325 1018 V0.611 79,7 d2,236
2 „ 32,9 44,7 147 0,304 1122 Y°>535 91.6 d2,I85
3 38,2 45.4 150 0,303 1156 \ 0.825 98,9 d2,l«
4 „ 46,5 47,S 158 0,303 12.;0 Y0.512 113.6d2.095

Ycrschenen Kaltwalzwerken, Willy Bauer, Koln-Linden- 
thal, Thcresien3tr. 74.

KI. lOa, Nr. 765 131. Koksausdriickstange. Fa. 
Gustav Sehade, Dortmund.

III. 31 a, N r. 764 791. 
trocknungsofen fiir Gicfiereien.
& Cie., Baden, Schwoiz.

Elektrisch geheizter Form- 
Akt.-Gcs. Brown, Boveri

D eutsche Reichspatente.
KI. 49 e, Nr. 318 893, yom 16. Januar 1918. P. W. 

H assc l & Cie. in  H ag en  i. W .-E ck esey . Fallhammer.
Das Zugorgan fur den Fallhammer besteht aus einer 

elastischen Scliiene aus Holz o. dgl. Sie wird durch Druck- 
rollcn gegen die Treibscheibe gedruckt und m it lioeli- 
genommen, kchrt aber nach Zuruckbewegen der Druck- 
rollen infolge ihrer Elastizitat in ihre Anfangslage zuriick 
und kommt dadurch von der Treibscheibe frei. , h  ? gg

KI. 12 e, Nr. 318 896, vom 6. Dezember 1918. Zusatz 
zu N r. 318 432; vgl. St. u. E. 1920, 23. Sept., S. 1283. 
Elektrische Reinigungsanlage fiir Gase.

Zum Verhindern des Ausweichens des Gasstromes in 
dem Elektriśierungsraum in dio’ Sammelgruben fur den

abgeschiedenen Staub Bind diese in einzelne Bunker- 
tasehen a m it quer zur Stromrichtung liegenden Trenn- 
wanden b unterteilt. Die Wandę b schlieBen m it ihrer 
oberen Kante an eine Niederschlagselektrode o an.

KI. 18C, Nr. 318903, vom 28. April 1918. Fa c on-  
e i s e n - Wa l z we r k  L. M a n n s ta e d t & Cie. A .-G . und  

H ugo Ba ns e n  in T ro isd o rf . Flamm- oder 
Warmofen mit Abfuhrung der Rauchgase nach -unten.

Die Rauchgase werden in an sich bekannter Weise 
durch seitliche Kanale a nach unten abgefuhrt. Zu ihrer

Sammlung und Abfuhrung ist im Deckengewolbe eine 
Muldę b vorgesehen, die in die seitliclien Kanale a ein- 
miindet. Die Seitenwande c dess Herdes sind auch an 
den Uebergangsstellen der Muldę b in die Kanale a un- 
unterbrochen durchgefiihrt, um eine Ycrschmut zun"_ der 
Kanale a bzw. des Abhitzverwerters zu verhindern.
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Statistisches.
Die Kohlenlorderung des Deutsehen Reiches lm Dezember und lm ganzen Jahre 1920.

Die vom Statiatisohcn Reiohaamt angestollten Erm ittlungen') ergaben fiir den Monat D e z e m b e r  sowia 
fiir das ganze Jah r 1920, yergliohen m it dem Vorjahre und dem Jahre 1913, folgende Fórderungs- bzw. Er- 
zeugungsziffern:

Oberbergamtabezlrk

Dortmund...................
Breslau-Obcrschlesien .

„ -Nleder«chlesien 
Bonn (ohne Saargeb.). 
Clausthal . . . . .  
H alle...........................

Dezember Januar bis Dezember

Stein-
kchlen

7 975 225 
2 693 026 

417 332 
525 289 
45 276 
3 782

Braun-
kohlen

1085 
1053 

468 892 
2 701407 

156 066 
4 994 291

Koks

1 884 757 
223 115 
68 205 

149 659 
4178

Prefl- 
kohlcn aus 

Stein- 
kohlen 

t
322 133 
23 312 
6 510 

12 663 
6 752 

44

PręB- 
kohlen aus 

Braun- 
koblen 

t

Braun-
kohlen Koks

890 653 
492 040 
760 471 

1 655 384 
66 214

Prefi- 
kohlen aus 

Steln- 
kohlen

t

Prefl- 
kohlen aus 

Braun- 
kohlen

3 576 754 
290 146 
65 698 

146 842 
80 186 
17 259

818 791 
6 661 380 

93 425 
12 263 353.

KI. 2 4 f, Nr. 319165, vom 13. September 1917. 
B a y o risc h c s  H u t t e n a m t  Wc i h e r h a mm e r  in 
We i h e r h a mme r ,  Ober pf a l z .  M it dem Abstreifer ver- 
bundener Schlackenrost fiir Wanderroste.

KI. 18 e, Nr. 319 277, vom 3. Januar 1918. F r a n z  
Ka r l  M eiser in  Nu r n b e r g .  Verjahren zum zunder- 
freien OliiJien in  nicht oxydierender Atmosphare.

Ala Fullgas wird oin Gas benutzt, daa durch Aus- 
scheiden der Kohlensaure praktiaoli sauorstoff- undkohlen- 
siiurefrei, daneben aber schwach reduziorend ist. Ala ein 
solclies Gas wird beispiclaweiae gewasohenes Halbgenerator- 
gas yerwendet.

Kl. 18 b, Nr. 320 901, vom 5. Dezember 1913- 
,®i})l.*S3ergtnęj. H a r r y  Ma c k e n z i c  R i d g e  i n L o n d o n .  
Oewólbe fiir Feuerungen, metallurgische Oefen u. dgl.

Die Steine a des Gewolbes sind m it nach unten 
reiehenden und Zwischenraume zwischen sichfreilassenden

Inagesftmt PreuGen 
ohne Saargebiet 1920 

Treu&en einschlieAlich 
Saargebiet 1919 . .

Bayern ohne Pfalz 1920 
„ m it i* fa lz 1919 

Sachsen 1920 . . . .
„ 1919 . . . .

TJebrigea Dentscłil. 1920

Insgesamt Dentsohes 
Reioh ohne Saargebiet 
tind P/alz . . 1920' 

Deutaches Reich, ohne 
ElsaB-Lothringen 1919 

DaTon Saargeb. u. Pfalz 
Deutachea Reich mit 

EIsaB-Lothringenl913 
Daron ElsaO-Lothringen, 

Saargebiet und Pfalz .

11659 930

1025$ 566 
9 967 

52 864 
240 924 
338 103 
15 471

11 926292

10 657 464 
721 651

8322 794

6 683 897. 
227 870 
177 770 
688 227 
587 608 
870 873

15 599 694 

1 458 226

10 109 764 

8 255 589

7 448 631

2 329 914 

2 041046

10 097 
11091 
14 543

2 354 554

2 066 506 
69 577

2 674 950 

145 437

371414 

296 245

1
*) 78

449 520 

231 509

441 605 

1995

*) Reiohsanżeiięer 1921, 27: Jan ., Nr; 22. ■

S23 776 

1995

21 417 979

1287 461 
10 936

2 087 229 

1 4 002 846

24 281 577 

19 716 473

Die Stabe a und b dea Sohlackenrostes sind ab- 
wechaelnd auf Zapfen c und d des auf dem Lager o 
schwingbar ruhenden Abstrcifers f gelagert. Die Zapfen o 
und d  liegen abwechselnd vor und hinter dor durch die 
Schwingungsachso des Abstreifers f gedachten aenk- 
reehten Ebene.

Kl. 18 c, Nr. 319 255, vom 22. November 1918. 
Br o r  Da y i d  E n l u n d  i n Deger f or s ,  Schweden .  
Verfahren zur Bestimmung des FremdstoffgehaUes, ins
besondere des Kohhnstojfgehaites von Eisen und Stahl.

Der Fremdstoffgehalt des Eisens, insbesondere aein 
Kohlenatoffgehalt, wird durch Messung seines elektrischen 
Widerstandes im geharteten und ungeharteten Zustande 
bestimmt. Der Untorachied zwischen beiden W erten gibt 
den Kohlonstoffgchalt an, unter Benutzung eines Koor- 
dinatensystems, wobei dio erhaltene Widerstandszunalune 
ais Abszisse und (lor Kohlenstoffgehalt ais Ordinate ein- 
getragen werden.

*) 1 Betrieb geschatzt.

4 176 885 19 836 949

21-718 MS 15 930 378 
121 963 
137 110 

1 808 145
1 486 313
2 814 520

Vorspriingon b yersehen. Die Lange dieser Vbrsprunge 
nimmt in sonkrcchter Riehtung von dem Scheitel des Ge- 
wolbes naoh den Auf lagern hin derart ab, dafi unbeschadet 
der statisch zweckmaBigen Ausbildung des tragenden 
Gewolbea dessen unterc Begrenzungsflaehe anniihernd 
eben yerliiuft.

Kl. 18 b, Nr. 320 996, vom 3. A pril 1918. Zusatz zu 
Nr. 310 041; vgi. St. u. E. 1920, 1. ,)an„ S. 30. G eaell- 
s o h a f t  f u r  Wo l f r a m i n d u s t r i e  m. b. H. i n  B e rlin . 
Metalllegierung.

DerLegierung des H auptpatentea wird boi geringerer 
Sprodigkeit eine groBere Hiirte dadurch gegeben, daB der 
aus Wolfram, Eisen, T itan, Kohlenstoff und gegebenen- 
f a lk  der bestehenden Legierung eine geringe Menge Ohrom 
(Ferrochrom) zugesetzt wird.

3 347 299

107 
20 008 

761 287
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Belgiens Bergweiks- und Eisenindustrie im Jahre 1919.
Nach einer vom belgischen Industrie- und Arbeits- 

ministerium horausgegebenen Statfetik1) wurden soit dom 
Jahre 1913 geforderfc bzw. erzeugt:

Jahr Kohle Koks EIsen,erz Roheisen Rohstahl

t t t t t

1913 22 841 590 3 523 OO'* 150 450 2 484 690 2 466 630
1914 1 d 714 050 2 001 670 82 360 1 454 490 1 390 000
1915 14 177 500 514 600 4 720 68 150 98 820
191G 16 862 870 792 350 30 430 127 825 99 371
1917 14 931 340 676 010 17 000 7 990 9 630
1918 13 891400 522 210 500 10 540
1919 18 482 880 756 890 4 820 250 570 333 660

An der Kohlonforderung des Jahres 1919, vergiichen 
mit dem Jahro 1913, waren dio einzelnen Bezirke wie 
folgt betciligt:

1913 1919 Gegenliber
Bezirk 1913

t t % % ,

Charleroi . . . . 8148 020 6 263 940 33,9 77
Mons................. 4 406 550 4 017 650 21,9 92
Centro ............... 3 458 640 3 113 780 16,8 90
Lióge. . ............ 5 998 480 4 405 570 23,8 73
Namur.............. 829 900 512010 2,8 62
Campine . . . . . ' — 139 930 0,8 —*

Zusimmen 22 841 590 18 482 880 100,0 80

Im Verlialtnis zum Jahre 1913 (100 o/o) wurden in 
den einzelnen Jahren gefiirdert:

o/0 ,0/o
1914 . . 73,2 1917 . . 65,3
1915 . . 62,1 1918 . . 60.5
1916 . . 73,9 1919 . . 80,3

U as im Dezembor 1917 aufgesehlossene Campine- 
Becken licferto im Jahro 1919 139 930 t  Kohle gegen 
65 670 t  im Yorjahre und 11 640 t im Jahre 1917.

Von der Gesamtforderung des Jahres 1919 (oinsehl.
1 304 000 t  Vorriite) wurden 13 419 810 t  abgesetzt, 
3 156 750 t  den Kokereien zugefiihrt, 2 452 060 t  in den 
eigenen Betrieben verbraueht und 213 300 t  an die Berg- 
arbeiter geliefert. Auf Lager befandon sieli am 1. J a 
nuar 1920 544 960 t.

Der P r e i s  schwankte zwischen 59,45 F r. fiir den 
Bezirk Mons und 62,14 F r. fiir die Provinz L u ttieh ; er 
betrug fiir 1919 im Mittel etwa 60,58 F r. gogon 18,3-f F r. 
im Jahre 1913.

An A r b e i t e r n  wurden insgesamt im Berielits- 
jahre 139 674 beschiiftigt, gegen 145 437 im Jahre 1913; 
der durchśehnittliche Schiehtlohn stieg von 5,17 F r. in 
1913 auf 12,47 F r. in 1919, wahrend die taglicho, 
Durchsclmittsleistung von 0,528 t  auf 0,450 t  zuriick- 
gegangen ist.

An Ko k e r e i e n  waren im Jahre 1919 (die Zahlen 
fiir 1913 sind in Klammern beigofiigt) 17 (41) m it 1077 
(2898) Koksofen und 1572 (4229) beschaftigten Pcr- 
eonen in Tatigkeit. Der W crt je t  erzeugten Koks 
betrug durclischnittlieh 92,60 (27,28) Fr.

Zur Zeit des W^affenstillstandes war in ganz Belgien 
kein H o c h o f e n  mehr in Betrieb. Im  Jahre 1919 
wurden in aeht Werken zusammen 13 Hochofen ange- 
blasen, wohingegen im Jahre 1913 54 in Tatigkeit waren. 
Yon den in Betrieb befindlichen H iitten entfailen vicr

1913
1919

Wert 
im Mittel 

je t

t t
Wert
Fr.

1913
Fr.

1919
Fr.

GleBereURoheUen 
Puddel- it 
Thomas- n 
Bessemer- •„ 
Sonder- „

93 830 
66 370 

^ 2 323 650 
840

43 670

22 930 
183 970

10 613100

7 534 900 
52 436 700

76,99 
71,47 

^73,60 
87,86

243.03

328,60
285.03

In8gen&mt 2 484 690 250 570 70‘584 700 73,791 281,69

auf die Provinz Liittich, zwei auf ITainaut und zwoi auf 
Brabant und Lusemburg; sie beschaftigten 2169 Ar
beiter und verbrauchten 10 960 t  Kohle, 290 200 t  bel- 
gisclien und 1800 t fromden Koks, 4000 t  Erze cigener 
sowie 575 820 t  fremder H crkunft, ferner 105 150 t 
Alteisen und Zuschlagc. Die V e r  t  e i 1 u n g  d e r  
R o h e i s e n e r z o u g u n g  n a e h  S o r t e n  ist aus 
vorstehender Zahlentafel ersichtiieh.

Von 31 vorhandenen reinen S t a h l  w e r k e n  dca 
Landes waren im Jahre '1919 nur 19 in Betrieb, in denen 
10 396 (1913; 19132) Arbeiter beschaftigt wurden. Yer- 
braucht wurden zur Kohstahlerzeugung 9480 t  belgischóa 
und 7280 t  fremdel Besscmer-lloheisen, 162 470 t  bel- 
gisches und 87 210 t  auslandisches Thomasroheisen, 110 t  
belgiscl)03 und 11 240 t  fremdes Sonder-Boheisen sowie 
104 550 t  Stahlschrott. Die Erzeugung' verteilte sich 
wie folgt:

1918

t

.1919

t

Wert

Fr.

Wert 
im Mittel 

je t 
Fr.

StahlforuiguB . . 
Blrnenatahl . . . 
Siemcns-Martinstnh!

61850 
2 192180 

212 600

11 790 
202140 
119 730

15 297 250 
77 175 200 
42 337 050

1297,80
381,79
353,60

Zusammen 2 466 630 333 660 134 809 500

An S t a h l h a l b z e u g  wurden 201 440 t  vorge- 
walzte Blocke und Kniippel hergestellt.

An S c h w e i i S e i s e n -  u n d  S t a h l  w e r k e n  
waren in Belgien 41 yorhanden, von denen 26 mit 
5910 (1913: 10 879) beschaftigten Arbeitern am Sehlusse 
des Berichtsjahres in Tiltigkoit waren. Erzeugt wurden 
23 790 t Puddeleiscn im Werte von 7 081 500 F r. (W ert 
je t  297,67 F r.) und 9380 ' t  Schweifleisen im W erte von
3 155 400 F r. (W crt je t  336,39 F r.) . An Fertigerzeug- 
nissen wurden daraus gewonncn:

1913 1919

t Wert jet 
Fr. . t Wert

Fr.
Wert je t 

Fr.

Handelseisen . . 241 420 137.65 64 460 33 311 000 516,77
Formeisen . . . . 26 520 159.88 1050 630100 600,10

11 270 148,37 ■ — . — —
Grobbleche . . . 5 140 150,45 — — —
Fejnbleche . . . 19180 184,43 3 380 1 849 400 547,16
Schiniedestlicke. 20 340,— 5 3 500 700,—

Zusammeii 303 550 143,32 68 895 35 794 000 519,54

An F e r t i g e r z e u g n i s s e n  a u s  F  1 u fi - 
s t a h l  wurden in den Stahlwerken sowie in den Eisen- 
und Stahlwerken zusammen folgende Mengen hergestellt:

1913 1919

t
Werfc
Fr.

Wert je t 
Fr.

Handelsstahl . » . . .
Form eisen..............
Schienon n. Schwellen 
Radreifen und Achsen

Fein bleche...............
SchmiedestUcke . . .

614130 
187 420 
341 870 
34140 

175 210 
142 220 
236 060 
118 590 

8 220

96 000 
36 220 
53 960 
5 380 

26 720 
32 740 
52 020 
36 890 
2 130

53 489 800 
20 082 100 
27 615 900 
3 653 300 

13 979 200 
19 769 300 
34411250 
31 085 100 
2 113 700

556,66
554,45
511.78
677.79 
523,17 
609,94 
661,50 
842,64 
992,35

Zusammen 1 857 8601) 342 070 206 199 650 602,64

Ali B r e n n s t o f f e n  wurden in der Eisen- und 
Stahlindustrie Belgiens im Jahre 1919 verbraucht:

19 20.
x) Comite des Forgce do France, Bulletin No. 3552,

Kohle K oks

in den ein-
heim ische

t

fremde

t

ein-
beimisebe

t
fremde

t
Hochofen . . . .  
Stahlwerken . . 
SchweiBeisen- u. 

Stahlwerken .

10  9 6 0  
1 9 5  3 7 0

1 2 0  7 9 0

2  6 3 0  

3 1 0

2 9 0  2 0 0  
1 2  1 4 0

1 8 0 0

Zusammen 3 2 7  120 2  9 4 0 3 0 2  3 4 0 1 800

x) Gefamtwert 262 273 650 Fr., im Mittel jo t  
141,20 Fr.
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GroBbrltannlens Hochofen
Ende Dezember 19201)
Atn 31. Dezember 1920 

waren in  Grofibritannien 15 
neuo Hochofen im Bau, da- 
von je drei in Derbyshire 
und Siid-Staffordshire, je 
zwei in  Siid-Wales und Lin- 
colnshire und je einer in 
Durham und Northumber- 
land, Lancashire, N ot
tingham und Leieestor- 
Bhire, Northamptonshire und 
Nord-Staffordshire. Neuzu- 
gestollt wurden Ende De
zember 1920 98 Hochofen.

1) Nach. The Iron and 
Coal Trades I?evie\v 1921, 
21. Jan., S. 100. Die dort 
abgedruckte Zusanimenstel- 
lung filhrt sa m tlio lie  bri- 
tisehen Hoohofenwerlte na- 
montlich auf. — Vgl. St. 
u. E. 1920, 25. Nov./2. Dez.. 
S. lt>20.

Vor-
handen

im Betrlebe

durchschnittlich davon plnfren am 31. Dez. auf

Hochofen im Bezirke am 
31. De*. 

1920

Okt.—Dezember am
31. Dez. Hiimatit-

Pudd»*l-
und Basi.

sebes
Roh-
ei»en

Ferro

1919 1920 1920 Rohelsen
GleBe-

rei-Roh-
eisen

ni angan
l lS W .

Schottland . . . . . 
Durham u. Northumber-

102 592/3 62>/3 64 23 35 5 1

l a n d ........................ 40 24 25 26 13 3 5 5
75 42»/3 45‘/3 46 13 21 10 2

Northamptonshire. .  . 20 102/s 12 12 —  . 8 4 —

Lincolnshire . . . . 22 17 15»/3 12 — 1 11 —

Derbyshire...................
Nottingham u.Leicester-

46 29 31*/3 31 — 28 3 —

shlre ........................
Siid-Staffordshire und

8 5 4 4 — 4 — —

Worceatershirc .  .  . 32 I 32/1 15 17 — 11 6 —

Nord-Staffordshire .  . 21 11 10^3 11 — 8 3 —

AYest-Cumberland .  . 30 12̂ /3 13*/3 14 13 — — 1
Lancashire................... 33 161/3 161/3 17 10 __ 5 2
SGd-Wales................... 33 7 8 6 5 — 1 —

Siid-und West-Yorkshire 18 10 10 9 — 5 4 —

Shropshire................... 6 2 2 2 — 1 1 —

Nord-Wales . . . .  
Gloucester, Somerset,

5 2 2‘/3 3 — — 1 2

W il t s ........................ 2 — — — — — — —
Zusammen Okt.—Dez. 493 262 274 274 77 125 59 13

Juli—Sept. 496 268 302 300 93 122 73 12

W irtschaftliche Rundschau.
D ie  Lage des deutschen  Eisenm arktes  im Januar 1921.

I. RHEINLAND-W ESTFALEN. — Dio Lage der 
rheiniseh-westfalisehen Eisenindustrie ist augenblicklich 
sehr unbefriedigend. Der Inlandsm arkt wird beborrseht 
von der Unsichorhsit iibor dio G-estaltung der Preise 
vom 1. Marz an. Im  Januar ist allerdings auf Grund 
der friiheren Abschliisse nooh ausreichende Beschafti- 
gung vorhanden goweson, doeh reehnen die Yerbraueher 
mit einem weitoren erhebliehen Preisabbau und halten 
daher m it neuon Auftragen zuriick. N ur der allpr- 
dringendsto Bedarf wird von Fali zu Fali gekauft, und 
vielfaeh wird verlangt, daB die bestollten Mengen bis 
zum Marz zuriickgestellt oder bei Februarlieferung zu 
Miirzpreisen berechnet werden sollen. Da zudern dor 
Vorsand unter den fortgesetzten Streckonsperrcn der 
Gisenlmhn erheblich gelitten hat, werden ^on der Ja- 
uuarerzeugung bedeutende Mengen auf den Werken lio- 
gen bleiben. Der Auslandsmarkt hat sich gleichfalls be- 
traehtlich verschleehtert. M it Riieksicht auf die unge- 
klarto Frago der kiinftigen deutschen Inlandspreise hiilt 
das Ausland stark zurUck; es rechnet nicht m it Unrocht 
damit, dafi, wenn die deutschen Inlandspreise abgebaul 
werden, auch die Auslandspreise weiter naehgeben. 
AuBerdem roillen Belgien, Frankreieh und Lothringen 
iinbelriinimert um den Preis alles an sich, was sich bietet. 
Die auslandische Eisenindustrie befindet sioh dabei in 
der bovorzugten Lage, ihre Preisermalłigungen durch 
einen Abbau der Gestohungskosten zu einem nicht un- 
betraehtliehen Teil auszugleiohen. Sie verfugt iiber billige 
Kohle in reiehliehen Mengen und kann wegen der besseren 
r.ebenśbedingungen m it einem allmahlichen Lohnabbau 
beginnon. In  Deutschland dagegen sind die Lohno wei
ter gostiogen; der Brennstoffmangcl verteucrt mittelbar 
den Betrieb, und die Heraufsetzung der Inlandsfrachten 
bedeutet fiir die Werke gleichfalls eine erhebliche Mehr- 
belastung. Trotzdem neigt man zu der Auffassung, daC 
ebon mit Rucksicht auf das Ausland die Preise des 
Eisonwirtschaftsbundes abgebaut werden miissen, obwohl 
eine weitere ErmaBigung der Eisonpreise einen erheb- 
lichen Teil dor rheiniseh-westfalisehen Eisenwerke geld- 
lich unbedingt arg schadigen muli- Der Eisenwirt- 
schaftsbund wird daher eine griindliehe Ueberlegung 
anzustellen haben, ob und in welohem Umfange eino 
Prcisherabsetzung vorgenommen werden kann.

Die B e t r i e b s v e r h a l t n i s s e  d e r  E i s o n -  
b a h n gestalteten sioh im Januar wieder auCerst schwie- 
rig. Der Yersand auf dem Wasserwege konnte nooh

nicht in volIem Umfange wieder aufgenommen worden, 
so dafi die Eisenbahn den gesamtan Versand fast allein 
zu bowaltigen hatte. Die O-Wagengestollung fur Brenn
stoffe war teilweise nnzureiehend; die Zechen inullton 
ihre Forderung auf Lager nehmon und verschiedentlieh 
zu Betriebseinsehrankungen sehreiten. Der Versand der 
Zechen und Hiittenwerko wurdo auch noch dadurch 
erschwert, dali die Eisenbahn fur otwa 14 Tago den 
Kolner Direktionsbezirk fiir den Zu- und Durclilauf 
sperrte. Desgleichen war fiir etwa acht Tage der Emp- 
fang fiir den Essener Bezirk gesperrt. Im  Berichts- 
monat wurden
in der Zeit vom angefordert: gestellt: es folii ten:

1. bis 7 . 1 .  . . 119 451 102 469 16 982
8. bis 15. 1. . . 173 488 142 151 31 337

16. bis 23. 1. . . 162 207 138 509 23 698
24. bis 31. 1. . . 198 527 138 348 60 179

Die Gestellung von Sonder- und Stiiekgutwageu war 
wenig befriedigond.

Der Wasserstand war zu Anfang des Beriehts- 
monats noćh schlecht, doeh b03serto er sich allmiihlich 
derart, dali wieder grofiere Eheinkiihne bis Mannheim 
fahren konnten. Da auoh wieder eine beinahe volle Be- 
ladung der Kahne moglich ist, stand genug Kahnraum 
zur Verfiigung, dooh konnte er mangels Schleppgut nur 
zum Teil ausgenutzt werden. Der Schleppgutinaiigel 
erklart sich daraus, dali die Umstellung des Yorsandes 
vom Schienenweg auf dio Wasserstralle zu ihrer Durch- 
fiihrung eines liingeren Zeitraums bedarf. Sehloppkraft 
w'ar in UeberfluG vorhanden. Im  allgemeinen war der 
Verkehr auf den Kanalen im Vergleicli zum Vormonat 
infolge der durch den besseren Rlieinwasserstand be- 
giinstigten Kolilenverladungen nach Siiddeutscliland und 
duroh Abfuhr grolłerer Erzmengen ab Emden lebhafter.

Die A r b e i t s v e r h a l t n i s s o  der Arbeiter und 
Angestollten in der Eisen- und Stahlindustrie erfulircn 
Lm Berichtsmonat keine Anderung. Dio Lohne der Ar-, 
beiter wurden Ende Dezember 1920 und im Januar 1921 
trotz des offenbaren Sinkens der Preise fiir Lebensmittel 
und Wobwaren gegen don Widersprueh der Industrie 
an einzelnen Orten duroh Schiedsspruch dos Reinhs- 
kommissars erhoht.

Auf dem K o h l e n m a r k t  tdr.d wesentlieho Ver- 
anderungen nicht vorgokommen. Dio grolłe Bronnstoff- 
not hielt in  bisheriger Woiao an. Dio Forderung im
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Ruhrbezuk wird sioh, gowoit es śoh  bis jetzt ttborscfeon 
lafit, von der des Vormonatn nioht bodoutond unterschei- 
dcn.' Der infolge des Eiii6prucho3 dos Roidiswirtsdiafte- 
ministers schon wicderholt abgelehnto Antrag auf Br- 
hiihung der Kóhlenpreiae ist von dom Kheinisdh-Weąt- 
fiilischen Kohlon-Sydnikat in Basen audi im Januar wie
der eingebraeht und vom Reichskohlenverband und dem 
Grofien Ausschufi des Reichskohlenrates genehmigt wor
den, Jiat abor wiederum den entsehiedenon Einspruch 
des Reichswirtsdiaftsministeriums gefunden. Die von 
dem ReichswirtschaftsmŁnisterium fiir seino ąblehnendo 
ITaltung nngefuhrten Griinde sind dieselben, dio es schon 
bisher geltend gemaeht hat. Endo Februar findot, dem 
Vernehmon naeh noolimals eino Sitzung des Ee;chskohlen- 
verbandes und des Grofien Ausschusses des Reichskohlen- 
rates statt, bei der dio beanstandeton Preiserhohungs- 
antriigc orneut vorgelegfc werden. Ob das Reichswirt- 
schaftsministerium diese Gelegenhoit, seine Kóhlenprcds- 
politik einer Aenderung zu unterziohcsn, wahmehmeri 
wird, ist allerdings fraglieh.

Dio Stille und Zuriickhaltung auf dem E r z m a r k t ,  
die bereits dio Yorhergehenden Monato kennzeichnete, 
hat sieli im Januar nodi erlieblidh veraeharft. Dio go- 
ringe europiiische Roheisenorzeugung (etwa 50 o/o der 
Friedenserzeugung) hat einen erheblichon. Brziiberflufi 
bei iiufierst geringer Naohfrago zur Folgo. Dieso Wolt- 
marktlage maeht sidi allmahlioh in empfindlichor Weiso 
auf dem inlandischon Erzm arkt fiihlbar, dor auch zeit- 
weisc dureh Versandsperren beliindert wurde. Bei dem 
grofien Angcbot an anderen kalkigen Erzen ist das Ver- 
langon dor rheiniseh-wo3tfalisclien Hiitten nach J  1 - 
s e d e r  Erzen stark gesimke.il, und os is t daher ein 
Abflauen de3 Versandes zu erwarten. Der Absatz der 
L a h n - u n d  D i i i  orze leidot fortgesetzt unter der 
ungenugonden Koksvorsorgung der ortlieli gelegenen ITiit- 
ten. Fu r die V o g e l s . b o r g -  Erze hat sich inzwiscb.en 
wieder Liefermoglichkoit nach Westfalen eingestellt; da
gegen ilialten die Absatzsdiwicrigkciten fur Roteisenstein, 
insbesondere fiir dio geringwerfcigen Sorfen, aus den 
friilier dargclegton Griinden an. Bbenso leidet der 
M a n g a n e i s o n  - Erzborgbau nach wie vor auBer- 
ordentlich, da .boi der geringen Thomascdsenorzeugung 
fiir dieso Erze keino Naehfrago vorhanden ist. Im 
S i e g e r l a n d  hat sich dio Lage gegen die Vormonato 
nicht geiindert.

Auf dem a u s l i i n d i s c h e n  Erzm arkt hoTrschto 
im Berichtsmonat vollstandigo GesehaftsstiSlo. Die 
Frachten sind bis auf 50 o/o d e r  Dezemberhoho gefallen, 
was eine erhebliche Verbilligung der Erze zur Folgo 
hatte. FUr Fahrten nach den deut'dien Nordsediafen 
werden von Nordsohwcdon 110 Jlj gegen 175 J l  im De
zember, von Mittelschwoden' 60 Jh gegeniiber 120 J l  be- 
zahlt, ferner von Bilbao naeh Rotterdam 12 S  je t  gogon 
15 S  im Dezember. Dio Notiorungen fiir spanisohe 
Erze cif Rotterdam kamen auf 42 cents je Einheit Eisen. 
Franzosische M i n e t t o  wurde .reiehlioh angeboten; 
wegen der sohlechten Brennstofflage kamen jedoch 
nennenswerte Neuabsdilii3SO nicht zustando, obwohl 
Preisermiifiigungen in Aussicht. gestellt. wurden. In 
Luxemburger Minette sind dio Preise stark gesunken. 
ICalkiges E rz m it 30 o/o F e wird m it 21 F r. ab Grubo 
angeboten. In  h o c h h a ltig e n M a n g a n  e r z e n  herrschte 
starkes Angebot, wahrend die Nachfrage gleich Nuli war. 
Dio Preise stellten sioh auf 26 d und darunter cif Rotter
dam ; die allgemeine Preisrichtung wećst nach unten.

Auf dcm S e h r o t t m a r k t  zogen in der er;ten 
Iliilfte des Januar dio Preise ohno erklarlichen Grund 
weiter an, so dafi fiir Kernschrott schliefilich 1000 -M be- 
zahlt. wurden. Von Mitte Januar an aber setzte ein seharfer 
PreLsriickgang ein, der m it jeder Woche grofieren Um- 
fang nnnahm. Zurzeit wird Kernschrott m it 850 J l  
bezahlt.

Auf dem R o h e i s e n m a r k t i s t i m  Berichtsmonat 
eino Entspannung eingetreten, insofern ais infolgo dor 
starken Beziigo von Luxemburger Giefierei-Roheisen 
durch don Roheisenverband dio Anforderungen der Vor- 
braueher voll befriedigt werden konnten. Auch in deut- 
schem Qualitats-Roheisen stehen zurzeit ausreiełionde

Mengen zur Verfiigung. Allerdings wird dio prompte 
Verladung des erzeugten Roheisons und die piinktliehe 
Belieferung der Verbraucher immer wieder durch die 
Streckensporren gestort. Fiir den Monat Februar ist 
weitor m it einer vollen Belieferung der Vorbraucher zu 
reehnen. Dio Preis© fiir Qnalitat3-Roheison sind unvcr- 
andert geblieben und golfcen bis Endo Februar. Ifiir 
Lusemburger Giefierei-Rohoisen hat der Verband in 
Uebereinstimmung mit dem Riiekgang dor franzosischen 
und luxemburgischen Preise eino ErmaBigung von 270 Jb
f. d. t  eintreton lassen1). Der Aus-landsmarkt liegt 
still bei starker Zuriickhaltung der Kiiufer. Es worden 
nur kleine Mengen fiir unmittclbaren Bodarf gekauft. 
Die Preise gehen auf der ganzen Linio teilwei.se stark 
zuruck.

Die Nachfrage nach I I  a 1 .b z e u g war noch immer 
ziemlich lebhaft. In  dor zweiten Januarhalfte ging sie 
etwas zuriick, da die Vcrbraucher mit Riicks’cht auf die 
erwartete Preisermafiigung nur den allerdringendsten Be
darf dockten. Vom Ausland kamen versdhiedene grofiere 
Anfragen heroin, dodi diirften sio in den seltensten 1*allen 
zu Gesehaften gefuhrt haben, da die Preiswiinsdie der 
ausliindisehon Kaufer meist ganzlich unerTii I  ar waren.

Auch in F  o r m e i s e n liefi der Bedarf wegen der 
eiwaiteten P rei;ermafiigungen ziemli h s'ark nach. 
GroBero Auftriige kamen nur von den Eisenbalinwagen- 
fabriken auf den M arkt und wurden im grofien und 
ganzen schnell untergebraeht, obwohl die von dan F a- 
briken gewunBehten kurzeń Łicfcrfristen nicht immer 
angenommcii werden konnton. Der Ausl iidsbed ri in 
Formeisen war sehr gering, auch maehte sich der W ett- 
bewerb der luxemburgisch-lotliringischen ^  er! o bicr 
starker bemerkbar ais bisher. Die Auslandspreiso sirid 
aufierordentlicb stark znriiekgegangen.

Der Bedarf der preufiischen StaatsbahnM an E i s o n- 
b a h n o b e r  b a  u z e u g wird neuerdings wosentlich 
hoher beziffert ais fruher. Wie weit das Programm, das 
diesem Bedarf zugrunde gelegt wird, durchgefiihrt wer
den kann, isfc allerdings zweifelhaft. Bisher wurden die 
von den deutschen Staatfhalmen angeforderten Mengen 
im allgemeinen auch geliofert, iusbcsondere wohl (1 s! i a 1 b, 
weil der foisherlgo grofio Bedarf in Sehwellen etwas 
zuriickging. Anfragon in Oberbau^eug kanion im iibrigen 
aus allen Teil on der W elt heroin, doch haniolte o  ̂ sieh 
hierbei zum Teil um roino Informat:onsinfr:ig >n; denn 
obwohl die Auslandspreiso stark gefallcn sind, wird heute 
im Auslande kaum gekauft, weil man den W ligsteu Stand 
fur nooh nicht orreid it hiilt. In  Grubenschioaen und 
montiertem Glois war der Bedarf im Inland nach wie 
vor gering. Vom Ausland kamen yersohiodene Posten, 
insbesonderc fiir Niederlandisch-Tndion, herein, deren 
Preise allerdings sehr gedriickt waren. Die Killen- 
schienen-Werko diirften tódlich hesełzt gowesen sein, ob- 
gleich die Strafionbahnen im In- und Audand mit ibron 
Auftragen sehr stark zuriickhalten und daher der Bedarf. 
augenblicklioh nicht sehr grofi ist.

Die Erżeugung und der Versand an r  o 11 e n d e m 
E i s e n b a h n z e u g  waren unter Beriuksicbtgung der 
seit langcr Zeit vorgonommen.en Einsehrankun/en der 
Bctriebo im allgememen fcofri^digand. obwohl infolge 
der zeitweiligen Bahnsporron teilwoiso erhebliche Sdhwie- 
rigkeiton iiberwundon werden mufitem. Den^ Anforde
rungen dor Wagenbauanstalten und Lokom©tivfabriken 
sowie dor staatlic-hon und privaten EŁ=onbahnwerkstUtten 
an Radsiitzen und Einzelteilea konnte in vollem Umfange 
entspro"hen worden.. E:ne Bolobung des Inlandsaiarktes 
ist bisher nicht eingetreten. D i; vorliegendon Auftriige 
sichorn don Werken nur fur wenigo Wochen eine eioigor- 
mafien ausreichendo Bcachaffcgung. Dieter Zuf.tmd ist 
in erster Roihe dadurch herbelgefiihrt, dafi dic Reidhs- 
eisonhahnvcrwaltung seit liingorer Zeit d i; Tjeferung 
ihres, don Grundstóek fiir dio Besehaftigang der Werke 
bildenden, Bedarfes nur fiir einen oęler zwei Monate 
sicherstellt. Infolgo dieses fortdauernd schwankenden 
und ganzlich unubcrsehbarcn Beschiiftigungsgrades wird 
den Werksleitungen die Moglichktśt genommen, ihro
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MaGnahmen fiir eine wirtschaftliche Ausnutzung der Be- 
triebseinrichtungcn sowi© fiir die Bercitstellung und 
zweekmiiGigo Vertcilung der zur Verfiigung stehenden 
Rohstoffe bo rechtzeitig zu treffen, wie dies fiir einen 
geregclten Gesehaftsgang' motwendig wiire. Ealls sich 
daher die Rciehseisenbahnverwaltu»ig entseihlieGen konnte, 
ihren Bedarf an rolleudem Bisenbahnzeug wiedorum fiir 
liingp.ro Zeitabsehnitte zu vergoben, so wiirden- hierdureh 
dio Bestrebuugeu der Werke zur Erreichung einer mog- 
lichst gleichmaGigen Beschaftigung und der hiennit eng 
vcrbundenen Verbilligung der Gestehungskosten wesent- 
lich gefordert werden. Die Nachfrage nach R a d - 
s ii t  z e n und deren Einzelteilen sowie nach anderem 
rollendem Eisenbahnzeuig fiir die Ausfuhr war recht leb- 
haft. Einzelne belaągreiehe Geschafto wurden abge- 
schlossen. Naehdoni der auslandische Wettbeworb durdh 
dio Abgabe auGcrordentlioh niedriger Preise sich wieder- 
holt bemerkbar gemaeht'hatte, sahen sich dio deutschen 
Werke m it Riieksieht auf dag Yorliegcndo Arbeitsbediirf- 
nis veranla(lt, auch ihre Preiso deu jeweiligen Yerhalt- 
nissen anzupassen.

In  S t a b e i s e n  lag das Geschaft im Berichts- 
monat sehr still. Die Auftragsmengen der Werke sind 
erhoblich zusamniengeschrumpft und neue Auftrage nur 
in geringem MaGe und gegen Preisnachlasse zu erhaltcn. 
Das Auslandsgeschiift wird immer schwieriger, weil auch 
dio Bmlandischen Kaufcr auGerst zuriickhaltend sind, 
nur gegen kurze L iefcrfrist kaufen und bei Nichteinhal- 
tung der Lieferzeiten dio Auftrage zuriickziehen oder 
erhebliche Preisnachlasse fordern. Geradezu bahn- 
brechond im Preisabbau auf dem Auslandsmarkte sind 
dio belgischen Werke vorgegangen, und zwar in einem 
AusmaG, dali die doutschen Werke nieht zu folgen ver- 
moohten. Dio Beriehte aus Amerika mcldcn fortgesetzt 
neue Betriebscinschrankungen und Stillsetzungen. E r
hebliche Mengen von Profilstabeiscn lagern driiben un- 
verkauft und iiben einen Druek auf dio Preisgestal- 
tung aus, der sich auch aller Wahrscheinlichkoit nach 
in don nacliaten Monaten in Europa stark fiihlbar 
machen wird.

Nach G r o b b l e c h e n  hat die Nachfrage im all- 
gomeinon etwas nachgelassen. Mit dem Auslande sind 
einige Absehlusse zustando gekommen.

Auf dem E e i n b l e c h  m a r k t  machte sich in 
don letzten Wochen eine sehr groGe Zuriickhaltung be
merkbar, da Handel und Verbrauch keine Neigung zeig
ten, sich iiber den allornotwendigsten Bedarf hinaus 
einzudecken. Dio Preisent\vicklung war infolgedessen 
weiter riicklaufig. Auch im Auslande hat die Zuriick- 
haltung zugenommen. Aufierdem maelit sich der aus- 
landische Wettbewerb mehr denn jo bemerkbar.

In  der Lage dea Marktes fiir s c h m i e d - 
o i s e r  n o R o h r  e n  ist eine wesentliche Aenderung 
nicht eingetreten. Die Nachfrage und der Eiugang an 
Auftragen bei den Werken hiclten sioh auf ungefiihr 
der gleichen Hohe wie im Vormonat, jedoch sind die 
Auftragsbestande, besonders in einigen Sondersorten, bei 
den Werken allmahlich recht zusammengesehrumpft, so 
dafi der Beschaftigungs3tand an manclien Stellen wc- 
niger befriedigend geworden ist.

Der Auftragseingang fiir G u G r o h r e n  war im 
Berichtsmonat sehr gering. Dagegen sind Anfragen, na- 
mentlich in der zweiten Hiilfte des Januar, wieder zahl- 
reicher eingegangen, von denen vielleicht doch einige 
zur Ausfuhrung kommen diirften. Aus dem Auslande 
war dio Nachfrage regor, und es war moglich, unter Zu- 
gostehung von Preisopfern, dio infolgo des belgischen 
und franzosischen ‘ Wettbewerbs erforderlich wurden, 
Auftrage hereinzubekommen.

Die G r a u g i e B e r e i e n  waren leidlich be
schaftigt.

Bei den S t a h l f o r m g i e B e r e i e n  stand dem 
Riickgang der Inlandsauftrage eine Zunahrae der Aus- 
landsauftrage gcgcniilcr, sodaG sich der Beschaftigungs- 
grad ziemlich auf der Hohe de3 Yormonats hielt. Trotz 
der hohen Lohne und dor teueren Rohstoffe fand ein 
weiterer Abbau der Preise fiir StahlformguG statt.

Das Geschaft in D r a  h t e n  u n d  D r a h t -  
e r z e u g n i s s e n  hat im verflossenon Monat weśent- 
lich nachgelassen, da die Verbraucher und namentlieh 
der Handel angesichta der bevorstehenden Neubc- 
spreehung der Preise m it Auftragen sehr zuriickhielton. 
Im  Ausland hat sich das Geschaft weiter verschlechtert; 
es kamen nur geringfiigigo Auftrage zu sźfir maCigen 
Preisen berein.

Dio von Amerika ausgehcnde Absatzkrise maeht sich 
auch auf dem Gebiet des deutschen Ma s c h i n e n b a u e s  

'bemerkbar. Die Anfragen aus den von der Iirise betrof- 
feneń Liindern lassen stark nach und auch die Bestellun- 
gen werden seltener. Der Riickgang der Preiso im Aus
lande gefiihrdet zudeni die Wettbewerbsfiihigkeit der 
deutschen Maschinenfabriken ornstlich, insbesondere des- 
halb, weil die eigenen Unkosten vorliiufig nicht go- 
ringer geworden sind, und eine Herabsetzung dor Preise 
in nennenswertem Umfange nicht erfolgen kann. Der 
deutsche Maschinenbau wird daher in den kommenden 
Zeiten alles daransetzen miissen, um durch die Gute 
seiner Arbeit und durch schnelle und punktliche Lie- 
ferung seine Stellung auf dem W eltmarkt zu behaupton.

Boi den Bauanstalten fiir m i t t l e r e  u n d  
s c h w e r e  W e r k z e u g m a s c h i n e n  hat s!ch wohl 
dio Zahl der Anfragen etwas gehoben, der Auftrags
eingang ist aber naoh wie vor sehr gering. Nament- 
lich im Auslande hcrrseht grofie Zuriickhaltung, und 
der dortige Preisstand diirfte zu weiteren Preissenkun- 
gen zwingen. Da demgegeniiber die Gestehungskosten 
der Werke stiindig zunehmen, so sind die Aussicliten 
fiir die nśichsto Zukunft ais wenig erfreulich zu be- 
zeichnen.

II . MITTELDEUTSCHLAND. — Das Gesamtbild 
des Monats Januar war ofcwas giinstiger ais da3 des 
Vormonats, insbesondere hinsichtlich des Absatzcs an 
W a l z w p r k s e r z e u g n i s s e n .  H ier war dio Nach
frage wesentlich regor geworden, doch handelto e3 sirah 
meist Um dringenderen Bedarf, der ohnn weitere Ver- 
zogenmg befriedigt werden niuBte. Gesehafte auf liiugere 
Sicht kamen im Hdlnbliek auf die fiir den Marz erwartote 
Herabsetzung der Proiso nicht zustande. Auf anderen 
Gebieten der Eisenólndustrits sah es dagegen auch im 
Januar moeli rocsht ungimstig aus, vor allen Dingcn gjng 
es den M a s c h i n e m f a . b r i k e n  recht schledht. Im 
Inlande fehlte der Absatz vollstandig und hinsichtlich 
des Auslandabsatzes litt die Maschiinenindustrie schwor 
unter /der sich immer sdhiirfor herausbUdenden Welt- 
marktskrise. Die Folgen hieryon waren toilweise Ar- 
boiterentlassungen und eine diadurdi bewirkte weótere 
Yorscliarfung der Arbeitslósigkeit. In  dor Republik 
Sadhsen (hat- diose eimen solchen Umfaug angenonuneji, 
daB sie den maftgobenden Stellen ernsto Sorgon boreitet. 
Mit Schuld an diesen Zustanden triigt auch die Kohlen- 
knappheiit, diie dininerhalb der sachsdsohen Industrie oine 
stóhwere Notlage hervorgerufen hat. Em stere Vorstel- 
lungen Łoiai Rekśhswirfechafts- und Reśchsarbeitsministeir 
um Ibessere Versor.gung m it Kohlen haben hierin nidhta 
zu iindern vermocht. In  dem Untemohmungen, dio ihre 
Betriebe ganz oder teilweise aufrechterhalten konnten, 
wurdo diurdiwog flott, ja  m it e iner" gowissen Arbeats- 
freudigkeit geschafft.

Diese Arbeitsfreudigkedt kam besonders in  der 
m i  t  t e  1 d e  u t  s c h  e n  B r a u n k o h l c n i n d u s t r i e  
zum Amdruck und ibildete das Endęrgebnis oiner in der 
T at recht »srfreuliehen Entwicklumg im Laufe des ver- 
gangenen. Jahres. Trotz inam ^facher Ilemmnisse hat 
sich der Braunkohlenbergbau in dor Niederlaiisitz im 
Verlaufe de3 Jahres 1920 gegeniiber dem Jahre 1919 so 
entwickeln konnen, daG die Jahresforderung von 20,7 Mil
lionen t  auf 24 Mili. t, diejenigo in Braunkohlenbriketts 
von 5,5 auf 6,5 Mili. t  stiog. Auch dis Leistung dt» 
einzelnen Arbeiters hat sich gebessert, blieb jedoch 
gegeniiber der Zeit vor dem Kriego durehschnitt- 
Kch nocli um 40 bis 50 o/o zuriick. Bed\ dem.Forder- 
ergebnis ist allerdings die nicht unerheblieho Steige- 
rung der Belegschaftsziffern zu bcriicksilehtigen, die im
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Laufe des Jahres von 35 000 auf 48 000 Grubenarbeiter 
gewachson list, gegeniiber diner Kopfsłiirko von etwa 
15 000 dni jah re  1913. Der Januar brachte wieder oino 
gewisse Beointraditigung de3 TagebaubetrŁebes infolge 
der sehr ungiinstigon Witterung. Dadurch gingea so
wohl dis AbraumleLstungen ais auch die Kohlonforderung 
selbst zuruck. Die Schwierógkeiteii wurden bei don Gru- 
ben durch den andauemdcn Wagenliiangel erhoht. E rst 
in der zweiłen Monatshiilfte tra t hicrin eine lcichte Besso- 
rung ean, doch botrug der Ausfall immer noch 25 bis 
30 °/o der Sollztffer.

Der Berichtsmonat stand wieder im Zeidion leb- 
hafterer L  o h n b e w o g u n g e n. In  dor Zeit zwischen 
Wcihnafehton und Neujahr war in der. mitteldeutschen 
Presse ein Aufsatz erschienen iiber eine Bewogung inner- 
halb der mitteldeutschen Braunkohlenbclegschaften, 
dereń wesentlioher Inhalt die Entschlicflung wiedergab, 
zu der die vor Weihnachten in H alle yersammolten Berg- 
arbeitcryerbande gekonnnen waren. In  dieser Entschlie- 
Bung kam oino gewisse Entriistung dariiber zum Aus
druck/ daB sich die Arbeitgobor des Braunkohlenberg- 
baues den Anfang Dezember eingereichten Fordorungen 
auf Lohnerhohungen gegeniiber ablehnend verhalten hat- 
ten. Man wurde beim Reiehsarbeits- und Rcichs- 
wirtschaftsrainisterium vorstellig und verlangte dessen 
Eingreifon bzw. eine Erledigung der scliwebenden Lchn- 
forderung bis zum 15. Januar, andernfalls die Bolog- 
schaften des gesamten Braunkohlonbergbaues in den 
Streik troten wiirdon. Die Unzufriedenheit der Bcrg- 
arbeiter, die in dieser EntschlieBung zum Ausdruck kam, 
war nicht recht ycrstandlich. Das zeigt ein kleiner 
Ruckblick auf die Entwicklung der Verhaltnisse: Durch 
Scluedsspruch vom 27. Juli 1920 waren die Lohne her- 
aufgesetzt worden. Weitere Lohnverhandlungen im 
August, September und Oktober, die besonders die Liilino 
der Bclegschaften in den Randbezirken im Verhaltnis 
zu donjenigen der Kernbezirke zum Gegenstand hatten, 
fiihrten zu deni Sehiedsspruęh des Reichsarbcitsministe- 
riums vom 30. Oktober. Der Schiedssprueh wurde im 
Laufe des Dezembers angenommen. Fast gleichzeitig mit 
der Erhohung der Lohne wurde durch BesohluG des 
Reichskohlonvorbandes eine Herabsetzung dor Kohlen* 
preiso in don Bezirken dos mitteldeutschen und ost- 
elbisehen Braunkohlensyndikate3, und zwar um 18 J t  je t 
fiir Briketts und 6 J t  je t  fiir Rohkohlen, yerfugt. 
Es zeigto sieli in kurzester Zeit, dafi diese Preisemnifii- 
gung den Grubenbotrieben derartig verhangnisvoll 
wurde, daB eino Stu tzung der Randbezirke notwendig 
wurde. Im Hinblick hierauf, also ohno Berucksiehti- 
gung irgendwelchor Lohnverhaltnisse, wurde .dann am 
29. Dezember den Randgebieten eino Kohlenpreiserho- 
hung zugestanden, da die Werke sonst nicht mehr be- 
stehen konnten. Das geschah, nachdcm vom Reichs- 
kohlenyerband eino amtlieho Prufung der W irtschaft- 
lichkeit dieser Grubonbetriobe in den Monaten No- 
vcmber und Dezember yorgenommen worden war, m it 
dem Ergobnis, daB einwandfrei festgestellt wurde, daB 
dio Selbstkosten selbst bei bossor arbeitenden grofieren 
Grubenbotrieben nicht unerhoblich den Erlds.uberschrit- 
ten. Trotz dio3er ungiinstigen Lage der Werke bestan- 
den die Bclegschaften auf Lohnerhohungen bis zu 30o/o- 
Scliliefilich kam am 15. Januar 1921 ein Schiodsspruch 
zustande, der beide Seiten wenig bofriedigte. Es wur
den deshalb am 24. Januar m it don Arbeitnehmewer- 
bandon neue Yerliandlungen aufgenommen, und es kam 
dann schlicBlich zu einer Vereinbarung, an die aber 
dio Grubonbetriobe die ausdriickliche Bedingung 
Łniipften, daB ihnen eino angemosseno Preiserhohung 
von dor Regierung zugestanden worde. Dieso Ver- 
einbarimg sicht fiir die Arbeiter der Kernreyiere 
eine Zulago von 3,50 J t,  fiir diejenigon der Randge- 
biete eino solche von 3,30 J t  je Schieht vor, auBerdem 
fiir Frauen und Jugendliche eine solcho von 2 J t  bzw.
1,80 J t. Ferner sollen alle im Schichtlohn beschaftig- 
ten erwaehsonen mannlichen Arbeiter mit einigen Aus- 
nahmen einen Gedingcausgleichszuschlag (Pramie) er
halten von 2,50 J t  je Schicht, Frauen und Jugendliche

1,50 J t  fiir die Schicht. Lehrlinge sollen im ersten

Jahre 70 J t,  im zweiten Lehrjahre 90 Jk  und im dritten 
Lehrjahre 110 J t  dieWoche erhalten, mit der Emschriin- 
kung, daB dio Randgebiete 5 o/o weniger yergiiten. Auf 
Grund der nicht unerhoblichen Lohnerhohungen erfolgte 
dann duroh den Reichskohlenyerband in diesen Tagen 
eine K o h l e n p r o i s o r h o h u n g  fiir das uiittel- 
deutscho Braunkolilengebiet yon 12,70 Jk  je t  Briketts 
und 3,70 J t  je t  Rohkohlen, und zwar m it W irkung 
vom 1. Februar 1921 an. Die dauernden Verhandlungen 
um dio Erhohung der Lolino haben erfreulieherweise 
auf das Forderergebnis keinen hommenden EinfluB aus- 
geiibt, und 03 darf auch fiir das laufende .Tahr eino 
weitere Bessorung erw artet werden, wenn nicht wieder 
politisehe Hetzereień Unrulie in die Belegschaften 
tragen.

Aus den sachsischen S i e  i n k o  h i e n  gebieten ist 
besonders Bemerkenswerto3 gegeniiber den Vormonaten 
nicht zu beriditcn. Nacli langem Streik ist wieder Ruhe 
eingekehrt, und es stelit zu hoffen,.dafi diesen Gebieten 
nunmehr eine gleidimiifiigere Entwicklung gesichert sein 
wird.

Die Belieferung der miitteldeutschen Werke mit 
b o h m i s c h e r  B r a u n k o h l e  war im Monat 
Januar wieder recht wienig zufriiedenstellcnd. Anfang 
des Monais yerhinderto ei|n Sehifferstretik in Bóhmen 
die Wasserverladung, di© hauptsachlieh fiir die Zufuhr 
dor Brannkahlen dia Frage koffnmt. Der Streik dauerte 
allordings Jiuir a d it Tage, machte sidi aber boi don auf 
bohmische Kohle angewiesenon Werken einpfindlidi 
fiihlbar. >

Mit R o h -  und B e t  r  i e b s s t o  f f e n wurdetn 
die (mitteldeutsohen Werko ausreichend Ycrsorgt.  ̂ Das 
bezłeht sich sowohl auf die Sondungen in R o h e i s e n  
ais auoh auf solche in F e r r o  m a n g a n  und F e r r o -  
s i l i z i u m .  In A l t  e i s e n  deckte das Angebot den 
Bedarf der Worko reichlich, so daB die Preise in der 
zweiiten Hiilfte dos Monats nierklioh nachgabon. Nodh 
fortdauernd worden aus alten Hocresbestiinden Alteisen- 
mengen frei uind ntenordings komm;on audi diejenigen 
Mengen nin den Markt, iiber dio di® Entente ycrfugiings- 
berechtigt war. In  f e u e r f e s t e n  B a u s t o l f e n  
war die Versorgung gleichfalls ausreichend, bis auf 
M a g n e s - i ł s t e i n e ,  dereai Anlitsforung mich wie vor 
ungeniigond blieb.

Dio W a l z w e r k e  waren im Borichtsmonat, wis 
wir cingangs bereits schilderten, bosser beschśiftigt ais 
in den lotzten Monaten. SowoM der Eingang an Spraifi- 
kationon wie an Auftriigen nahm zu, liielt sieli aller- 
dings immer inocli in  btjschcfidenem Rahnien. Dageg«n 
gestattote der Auftragsbestaud don Werken durchweg 
einen inarmalen Betrieb. Diie Preiso waren im Hinblick 
auf dio Prcisermiifiigung, mit der ałlgemein ab 1. Jliirz 
gerechnet wird, nicht oinlieitlich. Man stieB yielfaoh 
auf mehr oder weniger groBe Proisunterschreitungen 
der Mimde?tpreise des E i s e n wórtscliaftsbundcs. Vor- 
stohendos g ilt sowohl fiir den Markt in B  l e c l i e n  wie in 
S t a b e i s e n .  Auch in  G a s -  und S i c d e r o h r e n  
war der ELnigang an A^ftragen etwas lebhaftor. Die 
geringe Baułatigkoit yerhinderte aber eine durch- 
greifendere Aenderumg und Belebung des Gesehiiftei in 
Gasrohren, eine Belebtmg, wie sio in friiheren Jahren 
■im Friihjahro stets aufzutreten pflegte. In  L o k o -  
m o t  i v s i  o d  o r ij h  r  e n war der Abruf lebhaftor im 
Hinblick auf die den deutschen, Lokomotiyfabriken zu- 
gofaOenen russischen BestcUungen. Dagegen lieB wie- 
derum da3 nonnale Siederohrgeschaft viel zu wiinsehen 
iibrig. Die Preise des Efeenwirśtschaftsbundes fiir Rohrcn 
wuirden im Gegcnsatz zu Stabeisen und Blechen nur ver- 
ednzelt unterboten, dank des strafferen Zusammen- 
schlusses der Rohrenwerke.

Bei den G r a u g i e f i o r e i e n  war der Auftrags- 
eingang in  M a s c h i n e n g n B  nach wie vor gering, 
weil es den Maschinenfabriken an A rbeit fehlt. Audi 
yom Ausland kamen mxr Bpiirlich Auftriige heroin. Die 
Erwartung nuf M ligere Roheisenpreise wirkte zuriici- 
haltend; es waren deshalb Auftrage nur sehr schwer 
zu erhalten und as bedurfto durchweg groBerer Anstron- 
gungen, um den Betrieben die notigo Arbeit zuzuEiihren.

24
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P reiś uń te r  b i e t  u ngen des Wotfcbowerbs waren an der 
Tagesordnung.

In  I l a n d e l s g u f i e r z e u g i i i s s e n  -war die 
Naehfrago etwas ,reger. Immerhin war das Lnland- 
geschaft infolge der geringen Bautiitigkeit ziemlieh ruhig. 
Dagegen boten die Ge3chafte mit dom Ausland einen 
gewiśsen Ausgleich. Namentlich dio Sehweiz nahm in 
stiirkerem Umfange sanitiire Erzeugnisse auf. Die deut
schen Ausfuhrmindestpreiso waren in dor Sehweiz nur 
schwer zu erzielen, weil der Ausliinder sich nicht an dio 
Differenzierung der Preise gewohnen will und yerstimmt 
ist, wenn man ihm nicht zu Inlandpreisen verkauft. 
Unterstiitzt w ud  dieses Bestrebon der auslandischen Ab- 
nchmer dadurch, dafi kleinere Schweizer Handler bei 
dem in der Sehweiz Filialen unferhaltenden deutschen 
Grofihandcl tatsachlich billiger kaufen konnen, ais boi 
den Werken unmittelbar.

Bei den S t a h l f o r m g i e f i e r e i o n  war die Be- 
sehiiftiigung noch vcrhaltn:smafiig gut, e3 wurden aus- 
kommliehe Preise erzielt.

Bei den K o n s t r u k t i o n s w e r k s t a t t e n  war 
im .Tanuar ein weit regerer Geschiiftsgang ais in den 
letzten Monaten zu verzeichnen. Der Wettbewerb 
unter den Firmcn war zwar reeht stark, die Preise waren 
infolgcdessen ziemlieh godriiekt. Auch das Ausland tra t 
mit ernste:en Anfragen an die Konstruktionswerkstatten 
heran, aber auch hier sind nicht mehr die Ausfuhrpreise 
zu erzielen, die noch vor garnieht langer Zeit orreichbar 
waren. Auch der belgische Wettbewerb wurdo starker 
fiililbar.

Tli .  ŃO RDDEUTSCHLAND UND D IE  ICtrSTEN- 
WEBKE. — Die Betriebo Norddeutschlands nnd an den 
Kiistenpliitzen waren auch im J a n u a r  befriedigend 
besehiiftigt, wenngieich in der Brennstoffversorgung in- 
folgo Wagcnmangels und wiederholter Streckensporrcn 
Stockungen cintratcn. Die Kohlen- und Koksversorgung 
konnte auf Grund der vorerwahnten Storungen nicht in 
vollem Umfange durchgefiihrt werden, so dafi nach wie 
vor der Brcnnstoffmangei in allen Bezirken driickend 
wirkt.

Auslandsgcschaftc in S t a b e i s e n  nach Skan- 
dinavien si.nd im Januar trotz reger Naehfrago nur 
sclileppend zustande gekommon. Di® Abnehmer zeigen 
immer mehr Zuriiekhaltung, was wohl insbesondore den 
Val u ta-S ęh wanku ngen zuzuschrcibcn ist. Ebenso ist sei- 
tens der lnlandsvcrbraueher in der Erwartung auf Preis- 
ermafiigungen eine grBSere Zuriiekhaltung eimgetreten.

Dio H  o c h o f e n w o r k o der Kiiste konnten ihre 
Roheisen erzeugung, insberondcrc Qualitatsroheisen, auch 
weiterhin schlank unterbringen.

Der Streik der G i e B e r e i e n  dos Hamburger Gc- 
biętesj m it Ausnahme der Landgebiete, dio nieht streiken, 
hat zwar einen kleinen Ausfall iin der RohcisenabnaJimo 
dieśes Gebiete3 gebracht, doch wurden auch diese Mengen 
nach anderen Bezirken leicht abgasetzt. Dar S tre it 
dauert moch an, doch soli von seiten der Regierung vor- 
mittelnd eingegmjfen worden soin; eine Beendigung wird 
in den naehsten Tagen erwartet.

Die S c h i f f s w e r f t e n  eimd durchweg in Nou- 
bauten noch hinreichend bosohaftigt, Neuauftrage gehen 
kaum noch ein.

Die A r b e i t e r v e r h a l t n i !s s e  Norddeutsch- 
lands und an den Kustenplatzen liabon sich im Januar 
kaum vcrsehoben, wenngleich die Lohnbowcgungon ais 
solche immer noch nicht aufgeliort haben.

Die S e e f r a c h t e n  fiir Erzladungen sind im 
Januar weiter zuriickgcga-ngen.

Die Wirtschaftslage des Saargebietes im Jahre 1920.
— Wie der Bericht der I i a n d e l s k a m m e r  S a a r 
b r u c k e n  iiber das abgelaufene Jah r 1920 ausfuhrt, war 
der Tag der endgiiltigen Ratifikation der Versailler Frio- 
densbedingungen der grofie Wendepunkt in der W irt- 
schaftsgoschiehte des Saargebietes. Schon von Mitte 
Januar 1920 ab machten sich fur die wirtschaftliche Be- 
tatigung im Saargebiet iiberaus starkę Hemmungen be- 
merkbar, die ihren Ursprung in dor Erriehtung der

neuen Zollgrenze hatten. Die Durchfuhruńg der deut
schen Ein- und Ausfuhrkontrolle machte sich ein- 
schneidend bcmerkbar. Neben der Zollgrenze und den 
aufierordentlichen Erschwerungen, die mit der E rrich
tung der Zollgrenze fiir Handel und Wandel vcrbunden 
waren, machte sich besonders unangenehm eine gewisse 
Zerriittung im Yerkehrswesen bemerkbar. Die Ansstrah- 
iungen dieser Zustande auf das saarlandisehe W irt- 
schaftsleben waren vielfach der A rt, dafi sie jede erfolg- 
versprechonde Tatigkeit zu liihmen drohton. Im  Ver- 
kehr m it Elsafi-Lothringen und mit Frankreieh, der eine 
von Monat zu Monat steigende Bedeutung erlangtc, 
zeigte sioh in besonderem Mafie, dafi die Verkehrsein- 
richtungen, namentlich aber die Giiterbahnhofo in 
Elsafi-Lothringen, der plotzlichen Umstellung in dor 
Vorsandrichtung nicht gewachson waren. Wenn dem sich 
teilweise w e s t l i c h  o r i e n t i e r e n d e n  s a a r -  
l a n d i s c h e n  W i r t s c h a f t s l e b e n  die scliad- 
liohen und verlustbringenden Giitersperren erspart blei- 
ben sollen, die den Yersand nach dem Westen vielfach in 
einem betriibenden Umfang beeintraehtigten, so werden 
sich gewisse Neuordnungen in der Organisation und vor 
allem auch kostspielige verkehrs(ochnisehe Neubaulen 
nieht ersparen lassen.

Hinsichtlich der Arbeiterverhaltnisse wird hervor- 
gehoben, dafi das Streikfieber, wolches 1919 noch den 
Wirtsohaftskorper durc h!obt>, gewichen ist. An seiner 
Stelle ist fast durchweg im Saargebiet die liuckkehr von 
Arboitswille und Arbeitslust festzustellen. Die Lohn- 
bcwcgungen spielten sich im allgemeinen ohno tiefgchende 
Erschttlterungen ab, da die Arbeitgeber sich grundsiitz- 
lich immer geneigt zeigten, aus der fortschreitenden E nt- 
wertung d;s Geldos und aus der damit im Zusammcnhang 
stehenden scharfen Anspannung der Lekonsbedingungen 
die cnisprcchenden Folgerungen zu ziehen. Durch die 
von dor franzosischen Bergverwaltung im August 1920 
zur Durchfuhruńg gebrachte FrankenlBhnung wurdo <lcr 
Bergarbeiter boi dem liohon Stand des Franken im 
Yergleich zur deutschen Mark so bevorzugt entlohnt, 
dafi die Erlangung seiner gowaltig gestiegenen Kauf- 
kraft auch von der iibrigen Arbeiterschaft angestrebt 
wurde.

Die kiirzlichen Verhandlungen in der franzosischen 
Deputiertonkammer, dio im Zusammenhang mit den 
de Wendelsohen Forderungen nach Erhohung der Schutz- 
zollo stehen, zeigen deutlich, daB es fiir die Saarwerke 
nicht so ganz einfach sein wird, sioh den franzosischen 
M arkt zu erobern. Die Forderungen, das „Loch an der 
Saar" zu schliefien, erklingen immer vernehmlicher, und 
es ist damit zu rechnen, dafi die Kontingentierung fiir 
solehe saarlandisehe Erzeugnisse, zu deren Herstellung 
deutsohe Roh- und Ilalbstoffo Vorwendung gefunden 
haben, in kurzester F rist zur Durchfuhruńg gelangt. 
Vo:n Standpunkt der Handelgkammer Saarbrucken aus 
ist e3 in hohem Mafio erwunscht, die auch den Be
stimmungen der deutschen Auficnhandelskontrolo wuler- 
sprechende W eilerausfuhr von Waren zu erschweren, dio 
unter Ausnutzung dor besonderen Lago im Saargebiet 
und unter nicht immer gerechtfertigten Angaben zoll- 
frei nach Frankreieh gelangen. Die lebhaftestcn Be- 
sorgnisse hegfc dio Handelskammer fiir das W irtschafts
leben de3 Saargebietes vor allem aber insoweit, ais es 
zweifelhaft erscheint, ob die noch auf den deutschen 
Markt angewiesenen Industrien auch weiterhin vom 
Saargebiet aus in Deutschland wettbewerbsfiihig sein 
werden. Die Gestehungskosten haben allmiihlich eine 
solche Hćihe erreicht, dafi der saarlandisehe Wettbe- 
werber den deutschen M arkt verlieren mufi. Aber nicht 
nur auf dem deutschen M arkt fiihlt sieh der saar- 
liindisoho Erzeuger in seinen alten Absatzgebieten be- 
driingt und ausge;chlossen, eigenartigerweise zeigt sieh 
dieselbe Ersoheinung im Saargebiet selbst. Es sind gro- 
fiere Auftragsvergebungen bekannt geworden, bei denen 
iiberausleistungsfahigesaarlandischeFabrikendenZuschlag 
nicht zu erhalten vermochten, weil sie auf Grund ihrer be
sonderen Verhaltnisse 50 bis 100 °;o iiber dem deutschen 
Angebot bleiben mufiten. Neben dera Saargebiet fiihlt 
sioh die weiteryerarbeitendo Industrie auch v i elfach bei
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Yergebungcn fiir das Wicderaufbaugebiet in Frankreich 
auagesohalteć. Ea hat den Anschein, ais ob das Saar- 
gebiot nielit nur nioht eine Vorzug3stellung im W irt- 
Bchaftsleben cinnimmt, sondern ais ob der eigentliche 
Gutoraustausch sich iiber das Saargebiet hinweg ab- 
Bpielt.

Bis jetzt hat Bich bei der stiirksten Stiitze des aaar- 
jiindiachen WirifcliafŁ-lcbens, der s a a r l i i n d i -  
s o h e n  E i s e n i n d u s t r i e ,  die schwierige Lage, in 
die das Saargebiet goraten ist, noch nioht in zu nach- 
teiliger Weise bcmerkbar gemacht. Dio Saarhutten, die 
im al'gcmeinen nioht dio Fcsseln einer Zwangswirtschaft 
empfanden, wic sie fur dio rheinisch-weafcfiilische Eisen- 
industrio in Betracht kamen, yermochten daher unter 
Ausnutzung ihrer besonderen Lage gewinnbringende Ge- 
schafto zu maehen. M it der zunehmendon Erstarkung 
der lotliringischen, luxemburgischen und belgischen 
Eisenindustrie, die zum Teil duroh das Kohlenabkommen 
von Spa wirkungsToll gofordcrt wurde, maohte sich aber 
dio Ui bcrlegcnheit dieser Industrien in zunehmendem 
MaBe bcmerkbar. Nunmehr ist die Lage im Saargebiet 
unzweifelhaft eo, daB es kaum mehr moglich erscheint, 
Eis;'n in Frankreich abzusetzen. Der yerhaltnismiiBig 
crlu-bliiho Frachtweg bis zu den groBcn Yerschiffungs- 
hiifcn yerwehrt den Saarhutten aber auch die Pflege dea 
iibirsęeisohen Geschiiftea. W ir haben also nunmehr in- 
soferu iiberaus ernste Symptome bei den Saarhutten zu 
ycrzeichnen, ais sie tatsachlich ihre Erzeugung im W ett- 
bcwerb mit der rheinisch-westfalischen Eisenindustrie 
im wrs: ntliohon auf den deutsehen M arkt werfen mus son. 
Es drangt aioh daher die Ucbcrzeugung auf, daB uns 
sehwere Brsehuttorungen beyorstohen miissen, wenn es 
nicht gelingt, durch erhebliche Ausgleicho, namentlich 
auch in der Preisgestaltung der Kokskohlen, wenig- 
stena eine gewissj Wettbewerbsfiihigkeit wiederhorzu- 
gtcllen. Die wirtsohaftliche „w e s 1 1 i o h o O r i o n -  
t i e r  u n g“ echeitert an der Tatsachc, daB es nicht 
miiglich ist, die saarlSndischen Erzeugnisse in Frankreich 
abzusetzen, daB vielmehr nach wie vor nicht nur die 
weiteryerarbeitende Industrie, sondern — wio sich immer 
deutlicher herausstellt — auch die saarliindiache Eisen
industrie niaBgebend auf den Absatz in Deutschland an- 
gewiesen bleibt. So liegt denn die zukiinftigo Entwick
lung unseres saarlandischen Wirtschaftslebens noch 
durchaus im Dunkcln, und die Zeit zu hoffnungsyollcn 
Ausblieken und Prophczeiungen scheint noch langc aiclit 
gekommen zu sein.

Ueber die Geschaftslago der e i s e n e r z e u g e n -  
d e n  u n d  - y e r a r b e i t e n d e n  I n d u s t r i e  f  iihrt 
der Jahresbericht dann noch aus: Billigo Kohle, gun- 
stige Erzversorgung und geschulte Arbeitskrafte sind 
dio Grundbedingungen fiir die Lebensfiihigkeit dor H ut- 
tenwerke. Auf der Saarkohlo aufgebaut, in nachster 
Nalie dar lotliringischen Erzlager, konnten die H o c h -  
o f e n - ,  S t a h l -  u n d  W a l z w e r k e  eine geachtete 
Stelle neben der rheinisch-westfalischen und schleaischen 
Gruppe einnehmen. Der Uebergang der Saargruben an 
die franzosische Verwaltung und die Unmoglicbkeifc des 
Weitcrbe/.uges von Ruhrkohle schuf ein Abhangigkeits- 
verhaltnis zwischen den Kolileverbrauchern und den 
allcinigen Lieferern, was wenigstens eine mittelbare Be- 
tciligung der franzosischen Volkewirtscliaft an den 
meisten Saaruntcrnehmungen zur'Folgę hatte. D ieW elt- 
kohLnnot gestattete den Saarwcrkcn nur teilweise Aus- 
nutzung der bestehenden Anlagen, so daB die Erzeugung 
auf etwa 30 o/o der Leistungsfahigkeit sank. Die Be- 
scliaffung der Zahlungsmittel fiir Erz- und Iiohlen- 
bezuge, dio in Frankenwahrung berechnet werden, wurde 
durch die Valuta yerteuert, wiihrend die angestammte 
Kundschaft fiir da3 Fertigerzeugnis nur kaufkraftlose 
Mark bot. Dicees MiBverlialtnis zwischen Bohstoff 
und Fertigware drangto die Saarerzeugnisse nach Ein- 
beziehung der Saar in das franzosische Zollgebiefc auf 
andere Absatzmarkte, dereń ungeheure Valutaschwan- 
kungen fortwahrend Umstellung bedingte. E rst nach 
langwierigen Yerhandlungen wurden nach und nach 
dio Schwierigkeiten beseitigt, welche sich durch die 
Errichtung der Saarzollgrenze dem Werkstoffbezug

yon aufierhalb entgogenstellten. Verkehrsschwierig- 
keiten, Wagenmangel hemmten fast andauernd Zu- und 
Abfuhr. Ueberbiirdung der Uebergangsbahnhofe und 
Verkehrssperren atanden dem Yersand nach dem Westen 
hindernd im Wcge. Die Was=erfrachtcn uberstiegen bis- 
weilen die Bahnfrachten. Dio ausschliefilich im Saar
gebiet auch fiir geringo Entfernungen geltendo Sonder- 
gebiihr von 20 J t  jo t zur Deckung der Verluate bei den 
vom Reichsnetz getrennten Saarbahnen erscliwerte der 
Industrie bei heutiger, absteigender Konjunktur den 
Wettbcwerb. Die ersto H alfte des Berichtsjalires 
stand im Zeichen der Welteisennot. Es folgte die Zeit 
des Preisabbaues. Rolistoffe, Brennstoffe, Betriebs- 
stoffe und Lebensmittel sind im Preiaabbau noch nicht 
vorangegangen. Um die Lebensmoglichkeit der mit Ab- 
gaben aller A rt uberlasteten Hiitten nicht in Frage 
zu stollen, ware baldige Milderung des MiByerhiiltnisses 
zwischen Rohstoff- und Fertigpreisen erwiinscht.

Bei den E i s e n g i e B e r e i e n  atand das Ge- 
sohiiftejahr 1920 zum uberwiegenden Teile im Zcichen 
des Niedorgangcs. Wahrend anfangs des Jalires bei stei
genden Preisen noch befriedigende Ńachfrage, namentlich 
bei gulieiscrnen Rohren der yerschiedensten A rt, bestand, 
tra t bereits im April oin yollkommener Umachwung oin, 
der in seiner Auswirkung auBcrordentiich iible. Folgen 
zeitigte. Nicht allein die Kauflust der Abnohmer der 
hauptsachlichsten saarlandiachen GuBrohrerzeugung 
horte pliitzlich auf, sondern die Kundschaft yersuchtc 
auch mit allen Mittoln bereits fo3t erteilte Auftrage 
wieder riickgiingig zu machen, so daB Pretsnachliisse und 
Preisriickgange eintreten mufiton, die sieli im Laufe 
de3 Jalires standig yerschiirften, wahrend der Auftrags- 
eingang immer geringer wurde und gegen das Jahres- 
ende naliezu ganz aufgehorfc hat. Dabei sind dio Ge- 
atohungskoston standig gewachsen; trotz yerringerter Ar- 
boitszeit und erhohter Lohne wurde die Arbcitaleistung 
deą Einzeinen immer geringer ais vor dem Kriege, wenn 
auch da und dort Ansatze zur Bosserung sich zcigten. 
Erschworend fiel bei diesen Uobclstanden ins Gowicht, 
daB der schon im yorigen Jahro beatandenc Mangcl 
an Koks und Kohle auch in diesem Jahre anhielt.

Bemerkenswert fiir die Entwicklung der S t a h l -  
f o r m g u B  herstellenden Untornohmen im Jahre 1920 
ist die s t a r k ę  w e s t l i c h o  E i n s t o l l u n g .  
Diese findet ihren Grund vor allom in dor aufge- 
nommenen franzosischen Beteiligung, dereń Aufgabo es 
ist, die Kohlenyersorgung aioherzustellon und das fran
zosische Absatzgebiet zu erschlieBen. Diese MaBnahme 
erwies sich durch dio Gestaltung dor Yerhaltnisse im 
Saargebiet unumgiinglich. Nach anfanglichen Ver- 
suchen, mit der alten deutsehen Kundschaft im Geschiift 
zu blcibon, mufite diea sohlieBlieh dennoch aufgogeben 
werden, da nicht nur die durch die Zollgrenze bedingten 
Formalitaton einschneidende Verz6gerungen im Yerkehr 
mit Deutschland yeruraachten, sondern auch die im Saar
gebiet durch ICohlen- und Stroinpreise, Schrottpreise 
und Lohne stark angewachsenen Selbstltosten ein Schritt- 
halten mit dem deutsehen Wettbewerb unmoglich mach- 
ton. Wahrend die Erzeugungskosten stark stiegon, 
fielon anderseits dio Vorkaufspreise, so daB man ver- 
sachen muBte, durch stiindige Verbesserung der Be
triebe und VergroBerung der Erzeugung einen ange- 
messenen Gewinn siehorzustellen. Langfristige Auftriigo 
mufiten zu festen Preisen in Frankenwahrung abge- 
schlossen werden, obwohl sich die Gestaltung der Un- 
kosten fur das niichste halbe Jah r durchaus nicht iiber- 
sehen lieB. Seit November maehtc sich eine auffallende 
Zuriickhaltung der Kunden mit dem Sinken der Kon
junktur bcmerkbar. Des weiteren wird namentlich die 
erschwerendo Einwirkung der knappen Zutcilung der 
Brennstoffe auf die gesamte Erzeugung horvorgehoben. 
Infolge der auBerordentlieh knappen Zufuhr an Brenn- 
stoffen gingen groBe Auftrage yerloren, wie auch 
wiederholt notwendige Betricbseinschrankungen die Lie- 
ferungsunmoglichkeit da zur Folgę hatten, wo noch Auf
trage liereinzubringen waren. Lebhafte Klage wird 
iiber die iiberaus achwankende und unruhige Preis-
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bewcgung der benotigten Rolistoffe gefiiłirt. Ais be* 
sonders auffallig werden die starken Preisunterschiede 
sowie iiberhaupt die Unbestandigkeit des Schrottpreises 
gckennzcichnet. Die iiberaus langsame Bahnbefordecung 
sowie die zeitraubende Bcsohaffung der Ausfuhrgenehmi- 
gung erseliwerte wiederum die bisher iibliche Material- 
besehaffung aus Deutschland. Eine recht ungiinstige 
Einwirkung auf den gesamten Gesc.hiiftsgang iibte 
sclilicBlich noch die Zollbehandlung aus, die in ganz 
anderem Ausmafi den tatsachliehen Bediirfnissen des 
Wirtsohaft8lebens angepaBt werden sollte. So sind z. B. 
Maschinenteile aus Luxemburg, die hier bearbeitet wer
den und wieder zuruekrollen, teilweise bis drei Wochen 
festgchalten worden, weil durch ungluckliehe Zufalle 
dio Ausfuhrerlaubnis des franzosischen Finanzministe- 
riums nicht beigefiigt war.

Die E i  s e n k o n s t r  u k t  i o n s w e r  k 8 t.a  11 e n  
waren wahrend des ganzen W irtsehaftsjahrcs 1920 aus- 
reichend beschaftigt. Die Erzeugnisso wurden im Saar- 
gebiet, in Frankreieh einschl. ElsaB-Lothringen und in 
Holland abgesetzt. Wahrend sich von Anfang 1920 
bis nach Jaliresmittc dor Beschaftigungsgrad stei- 
gerte, maehte sieli zu Ende des Jahrcs infolge des 
Ausbleibens entsprechender Auftriigo eine Abnahmo des 
Arbeitsumfanges und mithin eine Yerringerung der Be- 
gehaftigung bemerkbar. Es ist bisher gelungen, ge- 
niigende Auftrage fiir Frankreieh und hauptsachlieh fiir 
das Wiederaufbaugebiet hereinzunehmen. Bei diesem 
Absatzgebiet muf.Uo in ' letzter Zeit die Beobachtung 
gemacht werden, dali die Lage fiir die Zukunft sich 
weniger aussichtsvoll gestalten wird, weil dio franzosi- 
schen Konstruktionswerke ebenfalls groBen Arbeits- 
bedarf haben. Hinsiehtlich der Einwirkungen des Frie- 
densvertrages und der geltendon Zollbestimmungen wird 
festgestellt, daB Eisenkonstruktionen vom Saargebiet aus 
nach dem ubrigen Deutschland nicht mehr wettbowerbs- 
fiiliig sind, weil die deutschen Werko den Vorteil sowohl 
niedrigerer Eisenpre'se ais auch geringerer H erstdlungs- 
koston haben. Dagegen konnen die deutschen Konstruk- 
tionswerke sehr gu t und m it Erfolg bei Lieferungcn 
nach dom Saargebiet gegen die saarlandische Herstellung 
in Wettbcwerb treten.

PreisermaBigung Iflr Ferromangan. — Der Preis 
fiir 80prozentiges Ferromangan wurdo von 7180 M  auf 
6000 M  und fiir SOprozentiges Ferromangan von 5505 M  
auf 4950 J6 je Tonne mit W irkung vom 1. Februar an 
ermiiBigt.

Weitere Erhohung der Eisenbahntarife. — Nach
Meldungen der Tagespresse sollton vom 1. April 1921 
an die Gutertarife um 100 o/o und die Personentarife um 
50 ®/o erhoht werden. Dio Meldumg is t nad i unserer 
Unterriclitung in dieser Fassung nicht ganz zutreffend. 
Der Reichsverkehrsminister hat allerdings die Standige 
Tarifkommission der dcuischen Eisenbalmen beauftragt, 
ihm Yorschliige zur Deekung der hohen Fehlbotriigo des 
Eisenbahnhaushalts zu anadien und iilim mit groBter Bo- 
schleunigung den E ntw urf eines neuen Giiter- und Tier- 
ta r ifs " yorzulegen, durch den eiin© Melireinnahme von 
mindestenś 9 Milliarden J i  erziolt- wird. Es wird dabei 
ausgcfiihrt: Im  Wiirtschaftsjabre 1920 stehen den Be- 
triebseinnahmen von 14,9 Milliarden J i  die Betriebsaus- 
gaben aniit 29,3 Milliarden J t  gegniiber. Von dem Fehl- 
betrage von 14,4 Milliarden J6  sollen im Jahre 1921 rd.
4,4 Milliarden J i  darci) Stcigerung dor Betraobslełstiuigwi 
und Erspam kse an Materiał und Personal eiragebracht, 
der Rest durch Erhohung der Personentarife um eine 
Milliarde, der Giiter- und Tiertarife um 9 Milliarden J t  
gedeckt werden. Wahrend die Personentarife heute das 
ii/ofache, die Giitortarife etwa das 6fache der Fric- 
denssatze betragen, sind die Personalkosten auf das 
9fache, die Materialkosten auf das 10- bis 40 facho ge- 
stiegen. Die Eisenbalmveirwaltung sueht nadizuweasen, 
da(5 sich eiae Erhohung der Giiter- und Tiertarife um 
mindestons 9 Milliarden. J i  nicht Vermeiden lasse, wenn 
eine durchgreifende Besserung der Eisenbahnfinanzen 
emtreten soli. Bei der vorlaufigen Prufung sind die 
Eisenbahnen zu der Ueberzeugung gekommen, dati der

weiitaus groBte Teil der erstrebten Melireimnahmen nur 
duroh eine Erhohung der Fradhtsiitzo aufgobradit worden 
konne und zwar ausschliefilidi 'durdi eitae nadi Tarif- 
klasson abgestufte prozentuale Erhohung der Frachtsiitze, 
wobei neben den Normalklassen auch die Ausnahmetarife 
heranzuzielien seien. Es ist daher in Aussieht genomincm, 
dk) F raditen  fiir die Wagenladungsklassen um 60 bis 
85 o/o Und di© fiir die Stiiekgutklassen um rd. 90 o/o zu 
erhohen. Fiir die nach AusnahmetarLf 6 zu beforderndeii 
Brennstoffe halt man eine Erhohung der Siitze von durcli- 
schnittlich 65 o/o fiir angemessen und wirtsehaftlidi er- 
triiglich. Fiir dic Frachtsiitze dor Ausnahmetarifo fiir 
Erze is t dne  Erhohung um 60 o/ó in  Aussieht gcnomnien. 
Fiir Kohleti, Koks usw. soli die beabsiditigto Erhohung' 
mit der Entfem ung sinken. Ln iibrijgeti sollen dio p ro  
zentualen Zuschlage auf alle Entfernungen in gleichcr 

■Iloho yertcilt werden. Mail will also im Gegensatz zu 
der am 1. Dezember 1920 in K raft getretenon Tarif- 
anderung1) von einer vertikalen Staffelung der Zuschlage 
innerhalb cimzelner TarMklassen abschen und zwar aus 
folgenden Erwiigungen: Die den neuen Fracht?atzifin z.u- 
grundc zu legenden jetzigcn Fraditsatze sind l>ereit3 
derartig gestaffelt, dafi auch bei eitaem gleichmaliigen 
prozentualen Zuschlage in dcą wirklichen Frachtbetragen 
eine niclit unerhobliche weitere Staffelung eintritt. Eine 
vertikale Staffelung der neuen Zuschlage wtire nur bei 
einer starkę ren. Belastuing der Nahentfca-mmgen zum Aus- 
gleich der Ausfalle bei den weiteren Entfernungen mog- 
lieh. Eine dcrartiige Mehrbelastung der Nahantfernungea 
empfchle sieli aber nicht. Dik3 dur.ah eine vertikale Ab- 
stufung der neuen Zuschlage eintretende starkere Staffe- 
lung der GiiteitarŁfe wiirde erheblidi ilu die bestehenden 
Wettbewcrbsverhii 1 tnisse oingreiifen und erscheint be: den. 
ELnwondumgen, dio sehon beśl der letzten Tarifrefonm 
von ananchen Seiten gegen Staffoltarife iiberhaupt er- 
hoben worden sind, doppelt bedenklich. Eine Minderhcćt 
der Eisenbahnvenvaltujiigcn s td it allerdings auf dem 
Standpunkt, da0 eine vertikale Staffelung zum Nutzen 
der entlegeneren Wirtschaftsgebiiote auch jetzt wibder. 
durchgefiihit werden miisse.

In  dor nśichsten Zeit wird eine Yollsitzung des Stan- 
digen Tarifausschua-es der deutschen Eisenbalmen statt- 
fitiden, in  dor iiber die gedachten Tariferhohungm bo- 
raten aind beschlossen werden soli. Auf Grund d©3 Er- 
gobnisses dieser Beratungen und nach Anhorung eines 
besonderen Saehverstandigenbeirats aus den Kreisen von 
Łandwirtsehaft, Handel und Industrie, der am 15. Februar 
tagen soli, wiirde dor Rdehsverkehrsn'in;śter iiber die vor- 
zunehmenden Erhohungen der Giitertarifo Anordnungen 
fcreffen. Fis mul5 damit gerechnet worden, da(5 dis E r
hohung tmindestens am 1. April 1921 in  K raft tretom 
wird.

TJebergang der WasserstraBen aut das Reich. —
Der proufiische Landeswasser8traBenbeirat tra t am
29. Januar 1921 in Berlin zur Beratung der Frage des 
U e b e r g a n g s  d e r  W a s s e r s t r a B e n  a u f  d a s  
R e i c h  zusammen. Den Vorsitz fiihrte Staatssekretar 
Dr. P e t e r s .  xVus Rheinland-Westfalen waren u. a. er- 
schienen Generaldirektor v. S e h a e w c n ,  H ordę, 
Dr. B o u m e r ,  Diisseldorf, Generaldirektor K I  e i  n e , 
Dortmund, Direktor E  n g b e r  d i n g , Munster, Lan- 
desokonomierat H e r o l d ,  Munster. Der Yorsitzende, 
D r. Peters, gab zunaehst einen Ueberblick iiber dic in 
Betracht kommenden Yerhaltnisse’ und stellte dann die 
Frage zur Erorterung, ob die Hiifen auf das Reich iiber- 
gehen oder bei PreuBen verbleiben sollen. Naehdem 
zu dieser Frage Generalkonsul M a n a s s e ,  Stettin , 
Prasident v. S c h a e w e n ,  H ordę, Dr. B e u m e r ,  
Dusseldorf, Geh. B aurat K r a u s e ,  B erlin , E n g b c r -  
d i n g ,  Munster, und andero gesprochen hatten, war 
mail sioh dariiber einig, daB bei einem Uebergang der 
H afen auf das Reich keine Ausnahme gemacht werden 
diirfo, daB also namentlich Hamburg, Bremen und Lii- 
beek zustimmen miiBten. Di es sei aber nicht zu er
warten, da sie bisher einen durchaus ablehnenden Stand
punkt eingenommen hatten. Darauf wurde m it uber-

i )  Ygl. St. u. E. 1920, 23./30. Dez., S. 1751/2.
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wiegender Mehrheit — nur seehs Stimmcn waren da
gegen — der A n t  r a g  des Stiindigen Ausschusscs a n -  
g o n o m m o n ,  dali eine U e b e r n a h m e d e r p r o u -  
jj i s o h  e n H  a  f  e n d  u r  c h  d  a 3 R  e i o h- n  u r d a n n
i n  B e t r a e h t  k o m m e n  k o n n e ,  w e n n  a l l e  
L a n d e r  D e u t s c l i l a n d s  o h n e  i r g o n d e i n e  
A u s n a h m e  e b e n f a l l s  z u r  U e b c r g a b c  
i h r e r  H i i f o n  a n  d a s  R e i c h  b e r e i t  seien. 
Beziiglich der V o r w a l t u n g  dar WasserstraGen 
stimmte der Beirat dom Yorschlag der Regierung zu, 
eine Uobergangsstufe fiir einen angemessenen Zeitraum 
zu bestimmen. Zu der Frage eines R  c i o h s wasser- 
stralienbeirats erklarto die Versammlung, dali seine Vvr- 
bindung m it dem Reichswirtschaftsrat nicht zweekniiiliig 
crscheine, daft die Regierung yielmohr ersueht werdo, 
moglichst bald Sclirittc zur Errichtung einer selbstiindi- 
gen Organisation einzuleiiton, bei der die preuliischen 
Belange ihrer ganzen Bedeutung nach zu beriicksichtigen 
seien.

AuBerhalb der Tagesordnung stellte Gcneralkonsul 
Manasgc, Stettin, den Antrag, die Reichsregiorung zu 
ersuclien, dahin zu wirken, dali nach der Aufhcbung der 
Verkehrssteuor von 7 o/o fiir den Rhein und dio Elbe 
dureh den Verband auch fur dio ubrigen deutschen 
Stromo dieso Verkohrs3teuer a u f g e h o b o n  werde. 
Der Landeswasserstraftonbeirat nahni den Antrag ein- 
stimmig an.

Prelsherabsotzungen in der franzosischen Eisen- und 
Stahlindustrle. — Das Comptoir Siderurgique de France, 
das am 1. Januar den Preis fiir T  r ii g e r  auf 780 F r. 
herabgesetzt hatte, hat ab 1. Februar eine weitere Preis- 
senkung um 80 auf 700 F r. jo t  beschlossen. Die 
Halbzeug- und Schicnenpreise werden ebenfalls ent- 
spreeliend herabgesetzt. Ferner hat das Syndicat des 
fondeurs eine Prcisermaftigung von 185 F r. je  t  fiir 
G i e C o r e i r o h e i s e n  und von 200 Fr. je t  fiir 
G u f i s t a h l  beschlossen. Das Comptoir des Fontos ITfi- 
matites hat eine Ermiifiigung des Preises fiir H a -  
m a t i t  um 20 F r. auf 625 F r. je t  beschlossen.

PreisermSBigungen in der englischen Stahlindustrle
— Die 'englischen Stahlherstcller haben Ende der dritten 
Januarwoohe folgende PrciB?rmafi:gungen yorgenommen: 
Schiffsplatten fiirs Inland von 24.10 auf 22.10 £  fiir die 
Ausfuhr auf 22.10 £ ;  Triiger und Winkel ,von 24 auf
21 £  fiirs Inland, fiir dio Ausfuhr auf 20 bis 21 £ ;  
Kessclbleche fiirs Inland auf 29 £ , fiirs Ausland auf
29.10 £ ;  Stahlstrcifen wurden um 3.10 auf 23 £  herab
gesetzt. Belgisehe Hiitten yerkauften in Swansea Kniip- 
pei zu 9 £  cif.

Aus der italienisehen Eisenindustrie. — Die Yor-
sorgung Italiens im Monat J a n u a r  1921 mit K o h l e  
hat in der ersten Januarhiilfte gegeniiber dem Vor- 
monat eine gewisse Yerlangsamung erfahren. In  der 
Zeit vom 1. bis 15. Januar wurden insgesamt in Italien 
261 698: t  Kohle eingefiihrt, davon 171 -199 fiir den Staat 
und 90 199 t  fUr die Priyatinduatrie. Dies entspricht 
einer taglichen E infuhr von etwas iiber 17 000 t  gegen
iiber 25 000 t  tąglich im Yormonat. Der gosamteTagesbe- 
darf dagegen betragt etwa 35 000 t. Der grofite Teil der 
eingefiihrten Menge kam aus England, und zwar 
117 000 t, aus Amerika etwa 69 000 t, aus Westfalen 
41 000 t, aus Obersohlesion 36 440 t  und aus Belgien 
etwas weniger ais 1000 t.

Der Preisruckgang fiir Kohle schreifcet weitor fort; 
die von der Staatseisenbahn yeroffentlichten Preise fiir 
die an die Privatindustrio abzugebenden Kohlen sind 
mit Wirkung vom 15. Januar an wrie folgt crmaBigt 
worden: je t

Deutsche Schiffskohle . . von 550 auf 480 Lire
Deutsche Gaskohle . . . „ 530 „ 460 „
Westfaliseher Hiittenkoks . „ 760 „ 560 „
Obersclileaischer Hiittenkoks „ 720 „ 600 „
Belgisohe Kohle . . . . „ 500 „ 420 „
Englischer Anthrazit . . .  . „ 660 „ 600 ,,

Die Preise fiir W a l z e r z e u g n i s s e  haben sich 
im abgelaufenen Monat bei fortdauernd geringor Kauf-

lust und geringem Umsatze angesichts dos erwarteten 
Proisruckganges ziemlich auf gleicher Hohe gelialten.

Die Ueberwachung der Italienisehen Industrie dureh 
die Gewerkschatten. — Die italienisdie Regierung hat 
den seinerzeit angektindigten G o s e t z e n t w u r f
b .o t r .  U e b e r w a c h u n g  d e r  I n d u s t r i e  
d u r e h  d i o  G e w e r k s c h a f t e n 1) ausarbeiteca 
lassen und zur Durehbespreehung yorgelegt. Italien stoht 
damit ais erstes aller Liinder im Begriffe, eiine solche 
allgemeine Ueberwachung der Industrien dureh die Ge- 
werkschafton emzufiihren; es diirfte daher von W crt 
sein, schon jetzt die Regierungsvorsehlage in ihren ' 
Grundzugcn kennen zu lernen.

1. Es wird eine Ueberwachung der Industrien dureh 
die in ilmen beschaftigten Arbeiter zu folgenden Zweoken 
eingerichtet: a ) dio Arbeiter mit der Lage der Industrie 
bekannt zu machen, b) die technisdion Kenntnisso und 
wirtśchaftlichen Bcdingungen der Arbeiter zu yerbessern, 
o) die Durchfiihrung aller Ar keitersdiutzgesetzo zu 
sichern, d ) Verbesserungsmóglidikoiton in der Erzeugung 
yorzusehlagen, e) die Bozidiungen zwischen Arbeitgebem 
und Arbcitnohniern zu verbessem.

2. Dic Kontrollo wird fur jede Industriegruppe ge- 
sondert eingerichtet/und zwar fiir dic folgenden: Eisen- 
und Mctallindustrie, Faserstoffiadustóo, Chemia che In 
dustrie, Elektrische Industrie, Landverkehrswcsen, Schiff- 
fahrt, Hochbau, Berg- und Grubenbau, Stolnbriicho, 
Hotelweson und die m it dresem zusammenhiingenden In-, 
dustrion. Nicht unter dio Aufsicht fallon die vom Staate 
ausgeiibten Industrien, fem or neue Industrien fiir die 
ersten vier Jahre iiires Bestehens und Industrien mit 
weniger ais 60 Arbeitern.

3. Die miindigen Arbeitor jeder Gruppe wiihlen einen 
UeberwadiungsausschufJ von ncun Miłglicdern, davon 
werden seclis dureli die Arbeiter und drei duroh In- 
genieure, Angestollte und Meister gewiihlt. Die Gowerk- 
schafton stellen Łiston der dafiir in Frage kommenden 
Personen auf. Die Wahleinzelheiten werden nooh be- 
stimmt. Der AussehufS em euert sich alle drei Jahre, 
jedes Mitglied kann wiedergowahlt werdon.

4. Dio Kommission eraennt fiir jede Fabrik zwei 
oder onelir Arbeiter, welche dio Aufsicht ausiibsn und 
dariiber Bericht erstatten. Ueber dio A rt der Ausiibung 
der Kontrolle werden fiir jede Industrie besondere Yor- 
schriften aufgestellt.

5. Dio Kontroli kommission hat das Recht, dureh 
ihre Beauftragten folgende Angaben zu ihrer Kenntnis 
nehmen zu lassen: dio Vorgango boim Eunkauf und die 
Kosten der Rohstoffe; dio Selbstkosten der Herstellung; 
dio Venvaltungsverfahren; die Herstcllungsvorgango_ un
ter Ausschluft von Betriebsgoheimnissen; die Arbedter- 
entlohnungen; die Zusammensetzung dos Gesellsehafts- 
kapitals; die Betriebsiibersdiusse; dite A rt der Dureli- 
fiihrung der Arbeiterschutzgesetze und Amstellung und 
Entlassung der Arbeiter.

6. Den Sitzungcn des Ueborwachungsaussdiusse* 
konnen dio Arbeitgebor ohne Stimmrocht beilwohnen, 
konnen jedoch ihre Mpinungea zu Protokoll geben lassen. 
Sic haben das Recht, dio Veroffontlidiung von Mit- 
teilungen, dio ihro Bolange gefahrden konnton, zu ver-
hindern. ;

7. Aucll die Arbeitgebor wahlen einen aus neun łlit- 
gliedern ■bestehenden AusscłmC zur Durdifiihrung der aus 
dicsoin Gesetzo sich ergebenden MaBnahmen und zur 
Verhandlung mxt den Geiwerkschaftskontrollkommissioncn, 
Don Sitzungcn der Arbeitgeberau9schiisse diirfen zwei 
Abgeordiieto des Ueberwaehungsaussohusses beiwohnen, 
jedoch ebenfalls ohne Stiram recht.

8. Bei besonderen Anlassen, mindosten3 aber elnmal 
jahrlich, miissen beide Ausschusso unter Yorsitz eines 
Yertreters des obersten Arbeitsrates zu einer getmem- 
samen Sitzung zusammonkommen:

9. Fiir jede Industriegruppe sind besondere Yor- 
sehriften aiber Anstellung und Entlassung dor Arbeiter 
au-szuarbeiten, in Uebereimstilmmung mit den naehstehon- 
den beiden Artikeln.

_ ’ i)  Ygl. St. u. E. 1920, 14. Okt., S. 1388/90.
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10. Es wird ein besonderor ArbeŃtsnachweis erngo- 
richtet, der dio Arbeiter entsprechend der Nadhfrago 
und ihren Fahigkeiten verteilt, untor Bevorzugung der 
einheimisehon und der vom Hilitardicnst ontlassenen. 
Politisehe oder geworkschaftlicho Bucksachten diirfen 
nionials mafigebend sein. Is t der ArbeŁtsnaehweos nicht 
in der Lage, dio geeignoton Arbeiitor zu beschaffen, so 
konnen sioh dio Arboiitgeber diieso anderweitig besorgon. 
Jede Fabrik kann diejenigen Arbeiter zuriiekwcisen, 
welche schwero Vorstrafen haben oder wolcho bereits 
friiher einmal von ih r selbst aus disziipEnarischen Griin- 
den entlassen waren. Diesbeziigliche Streitigkeitcn wer- 
deu durch besondere Schiedsrićhter entsehieden.

11. Niemand darf aus politischen oder gewerkschaft- 
lichen Griinden entlasson werden. Sind ArbeitsoSn- 
schrankungon erforderlich, dann ist zunachst, ehe man 
zu Entlassungen schrcitet, dio woehentliehe Arbeiitszeit 
bis auf 36 Stundon zu verringern; falh das nooh nicht 
roicht, miissen die Arbeiter wechselweiso beschaftigt wer
den. Sind dann noch Arbeiterentlassungen unvermoid- 
lieh, so sind dio iilteren Arboiter u.nd die m it groBon 
Famiiien zu schiib.cn. Streifigkeiten werden durch be
sondere Schiedsrichter entseliieden.

12. Wenn ca die besondere Eigenart einor Industrie- 
gruppo Yerlangt, konnen aueh mehr ais nur eino Kon- 
trollkommission bęstimmt -werden.

Die Auigaben fur die Ueberwachungsausschiisse 
gehen irnlb zu Lasten der Arbeitgebor und halb zu Lasteń 
der Arbeitnehmer. Ueber ihro Einziehung werden be
sondere Vorschriften erlassen.

Dies ist in gekiirztem Auszugo der von der Begie- 
rung vorberei'ete GcsefzcsvorBchlag. W ir worden, wenn 
er Gesetzeskraft bekommt und falls sich nóch Aendo- 
rungon in der endgiiltigen Fassung ergebon sollten, noch- 
mals darauf zuruekkommen.

Bucherschau.
D e t t m a r ,  G., S)i\*Qng. e. h., Generalsekretar 

des Yerbandes Deutscher Elektroteohniker: Die 
B e s e i t i g u n g  der K o l i l e n n o t .  Unter be- 
sonderer Beriicksichtigung der Elektrotechnik. 
Mit 45 Textabb. Berlin: Julius Springer 1920.  
(2 BI., 112 S.) 8°. 10 JL

D er Verfasser gibt eine zusammenfassende Dar- 
etellung des groBen, hauptsiichlich in der L iteratur vor- 
handenen Stoffos zur Kohlenfrage. Ausgehend von der 
Lage vor dem Abkommen von Spa, dio bei voller Inne- 
haltung des Friedensvertrages eine Deckungsmoglichkeit 
von 33 ofo unseres Bedarfes bedeutet, werden die Mog- 
lichkeiton der Yerwendung von Ersatzbrennstoffen und 
yermehrter Forderung, besonders der Braunkohle, be- 
sprochen. Es folgt eine ausfiihrliche Abhandlung iiber 
dio Wasserkriifte, ihre Ausbaufahigkoit und wirtschaft- 
liehste Ausnutzung in Yerbindung mit Dampfkraft- 
werken, Stromaufspeicherungcn usw. Darauf geht der 
Verfasser auf dio Warmewirt3chaftliehkeit der einzelnen 
Kraftmaschinenartcn und dio Warnie- und Kraftkupp- 
lung ein, wobei er den minderwerfcigen Brennstoffen be
sondere Aufmerksamkeit schenkt. Einen wesentlichen 
Abschnitt bildet die Erorterung uber die Moglichkeiten 
der Ersparnis elektriseher K raft durch gleichmaBige Be
lastung der Zentralen und eine gut geordnete Strom- 
verwendung. Die SchluBabschnitte behandeln die Ver- 
kehrsfrage und die Organisation der Warmewirtsehaft.

In  die kleine Schrift is t ein gewaltiger Stoff ver- 
arbeitet; sie wird besonders wertvoll durch dio .zahl- 
reiehea statistischen Zahlentafeln und Sohaubilder sowie 
die viclen Hinweise auf die Literaturąuellen. Die Spraehe 
ist klar, das Buch liest sioh daher loicht. Wenn es auch 
nichts wesentlich Neues bringt, so gibt es doch jodom 
Leser eine ganze Reihe yon wertvollen Anregungen.

2)r.'J?ng. K. Rummd. 
K l e e f e l d ,  K., Dr., Kammerpr&sident: Die

V o l k s w i r t s c h a f t  des deutschen Wieder-

aufbaus. Ein Wirtschafts- und Landeskultur- 
programm. Berlin: Theodor Lissner’s ’Verlag 
1920 (109 S.) 8°. 6,60 JK, (dazu der
Teuerungszuschlag).

Der Yerfasser gibt in  seiner gedankenreiehen Schrift 
einen Ueberbliek iiber Deutschlands wirtschaftliche Lago 
und iiber dio Heilmittel, die ergriffen werden miissen, 
um da3 deutsche Wirtschaftsleben der Gesundung wieder 
zuzufiihren.

Ausgehend Yon den ungeheuerlichon Laston und Ver- 
pflichtungen, die Deutschland durch den Versailler Frie- 
den auferlegt sind, behandelt Kleefeld zunachst die un- 
seligen Folgen der Streiks und dor planlosen Festsotzung 
des Achtstundentagos. Don Erzeugungsausfall, wie wir 
ihn jetzt in jodem Industriezweige orleben, fiihrt der 
Verfasser in erster Linie auf die ganz sinnloso Ver- 
kiirzung der Schiehtzeit zuriick und erbringt an der 
H and sorgfaltiger Zahlenangaben den Nachwcis, da (i alle 
Industriezweige und die Landwirtschaft durch das Sin 
ken der Kohlenfordorung ungeheuren- Sehaden erleiden. 
Der Verfasser geht sodann auf das „Valutaproblem“ ein. 
Es sind hier zum Teil neue Gesiehtspunkte, unter denen 
unser Yalutaolend beurteilt wird. In  Verbindung damit 
wird die neue Steucrgosetzgebung gestreift mit dem Er- 
gebnis, daB os vorkehrt sei, dio jotzigen „Assignaten” 
fortzusteuern. Beachtung yerdienen ferner die Ausftih- 
rungen iiber die allgomeino wirtschaftliche Dienstpfiiclit. 
Wenn man auch dem Verfasser nicht in allen Punkten 
folgen wird, so sind seine Vorschlage doch so beherzigons-. 
wert, daB es Yerkehrt wiire, an ihnen ohno ernsthafto 
Stellungnahme voriiberzugehen. Das gleicho gilt fiir die 
sich anschlieBendo Entwicklung seiner Gedankengiinge 
iiber das „Landeskulturprogramm", in denen ein W eg 
zur Ilebung unserer ganzen Erzougungswirtschaft und 
damit zu einer Kriiftigung unseres Auslandskredits ge- 
zeigt wird. Das Work sehlieBt m it in versohnlichem Ton 
gehaltenen Ausfiihrungen iiber „Volksverstandigung, Vol- 
kerverstandigung“.

Die Schrift bietet eine Fiille von Anregungeri- und 
kann der Beachtung unserer Leser warm empfohlen wer
den, zumal da sio sich auch duroh eine gefiillige Dar- 
stellungsweise auszeichnet.

L e h r b u c h  der E 1 e k t r o  t e c h n i k .  Hrsjr. von 
[ Ka r l ] Es s e l b o r n , Bd .  1 2. Leipzig: Willielm 
Engelmann 1920.  4 °. 2 Bde. geb. 129,60 -M.

Bd. 1. Allgemeine Elektrotechnik. Klektro- 
technische Mefikunde. Elektrische Mascliinen 
und Apparate. Bearb. von (S r .^ tig .)  K. 
F i s c h e r ,  (S r .^ n g .)  K. II oh ag  e , G(ustav) 
W . M e y e r .  Mit 813 Abb. im Text und aus- 
fuhrlichem Sachregister. (XVI, 681 S )

Bd. 2. Elektrische Zentralen, Hocbapan- 
nungsanlagen und Leitungsnetze. Elektro- 
motorische Antriebe. Elektrische Beleuchtung. 
Elektrisches Signalwesen. Telegiaj)hie und 
Fernsprechwesen. Drahtlose Telegraphie. Be- 
ai'b. von J. F i n k , F r. H e i n t z e n b e r g . 
K. M e l l e r ,  G(ustav) W. M e y e r ,  (S)r.=^nfl.) 
K. M u h l b r e t t ,  G. S c h m i d t .  Mit 851 Abb. 
im Text und ausfiihrlichem Sachregister. (XVI. 
582 S.)

Was das Werk enthalt, besagen schon die ausfuhr- 
lichen Bandtitel.

Den Leser von „Stahl und Eison“ geht wohl am 
meisten die Anwendung der Elektrizitat im Huttenwesen 
an. In  dieser Beziehung bietet das Buch manche An- 
rogung. Allerdings muB dabei gosagt werden, daB die 
ersten Kapitel, die das Wesen des elektrischen Stromes 
behandeln, ohne Kenntnisse der mathematisehen Begriffe 
nicht verstiindlich sind. Die weiteren Kapitol, die von 
der Anwendung der E lektrizitat handeln, sind jedoch
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aucli ohno das Riistzcug der hoheren Mathematik leicht 
ycrstandlieh und insbesondere fiir den lange in der Prajda 
stehenden Ingenieur in  dor Fiillo ihrer Sammlung 
fesselnd und lesenswert. O. Keliren

Ferner sind der Schriftleiteng zugegangen:
I!o u 1 v i n , J ., Professeur ii rU niversitó de Gand, membre 

correspondant dc 1’Acadómie Royale de Belg que, 
oorrespondant d e lT n stitu t: C a lcu ! des o rg a n e s  des 
m ach in e s . Aveo 340 fig dans le texte. Paris (Quai 
des Grands-Augustins55): Gauthier-Villars et Oie. 1921. 
(IX, 515 p.) 8°. 22,50 fr. (nobst 100%  Teuerungs- 
zuschlag).

Orowell & M u rra y , Chemists and Metallurgists, Cleve- 
land, Ohio: The I r  on O ros of L ak o  S u p e r io r ,  contai- 
ning somo facts of in terest relating to mining and 
shipping of tho ore and location of principal mines. 
With (10) original map3 of tho ranges. 4t>> ed. Cleve- 
land 1920: The Ponton Press. (285, VI p.) 8 °. 

D an n em an n , Friedrich: Die N a tu rw iB se n so h a fte n , 
in ihrer Entwicklung und in ihrem Zusammenhango 
dargest. 2. Aufl. Le pz g: Wilhelm Engclmann. 8°.

Bd. 1: Von den Anfangen bis zum Wiederaufleben 
der Wissenschaften. Mit 04 Abb. im Text und m it 
einem Bildnis von Aristoteles. 1920. (X II, 48 > S.) 
20 .11, geb. 24 Jl (dazu 50%  VorIogor-Toucrunga- 
an«chlns).

D ecke, Ernst, Dr., Rechtsanwalt, Geschaftsfuhrer des 
llansabundes: Die neuon R e ic h s s te u e rn . In  knapper, 
iibersicht icher Darstellung m it Beispielen und Tabellen 
fur don Gemeingebraucli erlautert. Leipzig und Berlin:
Ii. G. Teubner 1921. (111 S.) 8°. K art. 2,80 J l , geb.
3,50 Jl.

(Aus N atur und Geisteswelt. Bd. 707.)
Die' m an n , Carl, Ingenieur-Chemiker: Der basische 

lle rd o f  cnprozeB . 2., verb. Aufl. Mit 42 Textfig. 
Berlin: Julius Springer 1920. (VIII, 278 S.) 8°. 42 Jl, 
geb. 50 Jl.

D rueksch rif t [ e n ]  [des] A usschuss[es] fur wirtschaft- 
liche F e r t ig u n g ,  gegriindet vom V ere in  d e u ts c h e r  
In g e n ie u ro  in Verbindung m it dem R e ic h s w ir t-  
schaf t s m in is te r iu m . Berlin (NW 7): Verlag des 
Vereines deutscher Ingenieure. 8°.

Nr. 2. Jun i 1920. S c h u jz -M e h rin , O tto, Inge
nieur: Die industrielle S p e z ia l is ie ru n g , WeBen, 
Wirkung, Durchfuhrungsmoglichkeiten und Grenzen. 
Auf Grund der Untorsuchungen des Ausschusses fiir 
wirtschaftlicho Fertigung bearb. (Mit 2 Abb.) 2. Aufl.
1920. (04 S.) 0 JL

Nr. 0. S e l te r ,  2)t.*Qng., Regierungsrat: Z u sam - 
m e n s te l lu n g  dor wichtigsten L o h n - und E r t r a g s -  
b o te ilig u n g s fo rn ie n . Lnter Mitwirkung des Aus
schusses fiir wirtschaftlicho Fertigung. (Mit mehreren 
Abb.) 1920. (07 S.) 7 Jl.

E ise n w ir tsc h a f  ts o rd n u n g . Verordnung zur Regelung 
der Eisenwirtschaft vom 1. A pril 1920 (Reichsgesetz- 
blatt, Seito 435). Hrsg. von Dr. Franz D ochow , 
Professor an der U niversitat Heidelberg, und Dr. Paul 
G ieseke, Gerichtsassessor. Berlin: Industrieverlag, 
Spaeth & Linde, 1920. (54 S.) 8°. 5 .« .

F ischer, Dr., Rechtsanwalt, Augsburg: A b g ab e-
T ab e lle  und Anloitung zur Berechnung der Abgabe 
nach dem Gesotz vom 31. Dezember 1919 uber das 
R e ic h sn o to p f  e r. Berlin (C 2): Industrieverlag, 
Spaeth & Linde, 1920. (8 S.) 8°. 1,80 Jl. 

G esch ich te , Zur, der deutschen E isen g ieB o re ien . 
Festschrift zur fiinfzigsten H aupt Yersammlung des V er - 
e ins d e u ts c h e r  E is e n g ie B e re ie n , GioBoreiverband. 
Hrsg. von Dr. O tto B ra n d t ,  Dusseldorf. 1809—1920. 
(Mit zahlr. Abb.) Dusseldorf [1920]: L. Schwann. 
(2 BI., 274 S.) 8°.

[Umschlagt.:] Verein deutscher EisengieBereien —• 
GieBereiverband. 1809— 1920. Zur Geschichte der
deutschen EisengieBereien.

D arin:
1. B r a n d t ,  O tto: Zur Geschichte des Vereins Deutscher

EisengieBereien, Gieflereiverband. (S. 1—192.)

2. O sa n n , B ernhard: Die Entwicklung des deutschen 
GioBereiwcsens imLaufe der letzten hundert Jahre. 
(S. 193—248.)

3. V o g e l. O tto: Ueber die H erkunft der Bezeichnung 
Kupolofen. (S. 249-200 .)

G ra m b e rg , A[nton], Pr >fessor, ®r.«3"0.. Oberingeriieur 
an den Hoohster Farbwerken: Maschinentechn sohes 
V e rsu ch sw esen . (2 Bde.) B>rlin: Julius Springer. 8°.

Bd. 1. Technlsche M essungon boi Masohinen- 
untersucliungen und zur B itrebskontrolle. Zum Ge- 
brauch in Maschinenlaborator en und in der Praxis. 
4.. yielfach erw. u umgearb. Aufl. M.t 320 Fig. im Text. 
1920 (X II. 502 S  ̂ Geb 04 Jl.

H anU .ju t . e e its.:hen A k o ie n -G e se llsc h a K e n . 
Jahrbueh der deutschen Borsen. Ausg. 1920/21. Nebst 
einem Anh , onthaltend: Deutsche und ausland sche 
Staatspr.p ere, Proyinzial-, Stadt- und Pramion-Au 
leihen, Pfand- und Rentenbriefe. auslandsche Banken, 
Eisenbahti- und Industrle-Gesellschaften. E  n Hand- 
und Nachschligebuch fiir Bank ors, Industr elle, Kapi- 
talieteń, Behordon eto. 25., umgearb. und vcrin. Aufl. 
JubUaums-Ausgabe. Berlin und Le'pzig: Yerlag fiii 
Borsen-und F inanzliteratur. A -G . 1921. 8°.

Bd 1 (O XX III, 2559, 88 S.) -  Anh. (XV, 738 S.) 
Zus. geb. 240 J l.

Vęreins - Nachrichten.
Verein deutscher bisenhiittcnleute.

Kaiser- ilhelm-Instllut llir Eisenforschung.
Der ersto Brnd d r  , M i t t e i l u n g e n  a u s  d o m  

K a i s e r - W i l h e l m - I n s t i t u t  f i i r  E i s e n 
f o r s c h u n g  z u  D i i s s c l d o r f “ ist im Yerlag 
Stalileisen_m. b. IŁ , Dusseldorf (PostechlieBfni h 6"8) er- 
schienen. E r enthalt auf 120 Seiten dss Formats von 
„Stahl und Eisen“ m it z:hlrei(h n Abbi'dungi-n und
7 Tafelbeilngen nach einem Vorwort des D irektirs des 
Ins‘itut:-, Goh. R  gicrung.rats Profe sors Dr. F. W u s t ,  
folgende A rb iten :

1. Ilartepriifung durch die Kugrlfallprobe. Von Fritz 
W ii s t  und Peter B a r d o n h e u e r.

2. Ueber die Sohlackenbestimmung im Stahl. Von. 
Fritz W (i s t  und Nicolas E i r p a e h .

3. Ueber d s Be'a E i en und uber IlUrtung tbeorien. 
Von Eduard M a u r e r .

4. Ueber das Rundwalzen des Drahtes. Von Fritz 
W ii s t  und Fritz B r  a u n.
M it dies n Art e ten t r i t f d is Erenforschungsinstituf 

zum ersten M ile an die Ocffcn'li<hke't.
Ui b r  den Inhalt der ein; einen Al h. nd^ng^n wer

den wir demnachst in dieBer Zeitsehri't bericliten.
Der Band kostet 00 J t ,  in Halbleincn geb. 70 M .

Aenderungen In der Mltgllederli.-te.
Finek, Ilaus, S t^ I .^ t ig .  Stolberg i.Rhein!., Zweifeller- 

Str. 28.
Fleischmann, Erich, S ip l .^ u g .,  Mulheim a. d. Rulir, 

Korner-Str. 32.
Gunther, Bernhard,, Direktor, Hamburg 23, Maricn- 

thaler Str. 51.
Giirtler, Robert, Direktor, Godeaberg, Riingsdorfer 

Str. 20.
Ueintz, C., Prokurist, Rauxel i. W., Bahnhof-Str. 3. 
Ilelhig, Alfred, Ingenieur, Paris, Frankreich, 4 Ci tć 

d’IIauteville.
Ililf/er, Ahoin, Direktor der Dresdener Bank, Duisburg, 

Konig-Str. 25.
Kirpach, Aicolas. ®r.*3lig., Esch a. d. Alz, Luxeinbg., 

Oasino-Terrće-Rouges.
Korbl, Anton Josef, Ingenieur der Obersehl. Eisen-Ind.- 

A.-G., G lei wita, Lange Sir. 19.
Kowarsch, Georg, Ing., Stahlwerksehef der Stahlw. Bu- 

derus-Roełiling, A.-G., Wetzlar, Altenberg S‘r. 23. 
Kubełka, Gustav, Ingenieur, Pold hiitte, Prag - Kgl.

Weinberge, Tscheeho S’owakei, Palacky-Str. 17.
K um , Rudolf, H uttendirektor a.' D., Gesehiiftsf. d. Fa. 

Stoecker & Kunz, KSln-Miilheim.
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Lassak, Hans, Betriebsleiter des GuCstahlw. Wittmann, 
A.-G., Hagen. i. W., Frankfurter Str. 8 a.

Lauff, Hermann, Ingenieur der Rhein. Metallw.- u. 
Hasehinenf., Dusseldorf.

Lessing, Walter, 3 ip l.* ||jtg ., Ing. des Wasserw. f. d. 
mordl, westf. Kohlenrevier, Gelsenkirchen, Rheinelba- 
Str.

jSeuhaus, Ernst, Direktor der Kammeriehwerke, Braek- 
wedc-Sud.

Picsch, Karl, Ing., Walzw.-Betriebsleiter der Oesterr. 
Alpine Montangea., Donawitz bei Lochem, Steiermark,

Platz, Heinrich, Oberingenieur, Beuel a. Rhein, Briieken- 
Str. 4.

Quasebart, Karl, S r.=^ug., Prof., Yorst.-Mitgl. der A.-G. 
fur Brennstoffvergasung, Berlin NW 40, Roon-Str. 4.

Jiamin, Walter, Dr., stellv. Syndikus der Ilandelskam- 
mer, Essen, Friedberg-Str. 4.

Iłatnowslti, J., Sipl.=Qng., Berg.-Gladbacli, Laurentius- 
Str. 10.

Jlitz, Karl, £ipt.=Qng., Hohenlimburg i. W., Obcr- 
nahmor Sfcr. 8.

Schlipkdter, Maz, Sr.eJJug., Obering., Wetzlar, Bis- 
marck-Str. 5.

Schmidt, Carl G., S l‘.«Qlig., Oberingenieur des Osnabr. 
Kupfesr- u. Drahtw.-A.-G., Osnabriiek, Vcalchen-Str. 1.

Schmidt, Paul Ounther, Dipl.-Kaufm., kaufm. Leitor 
der Allg. Brikettier-Ges. Dr. Schumachor & Co., Ber
lin NW 7, Univcrsitiits-Str. 2—3 a.

Schrulle, B. Wilhelm, Ingenieur, Berlin-Sehoneberg, 
Nymphonbui-gor Str. 10.

Schulte zur Oven, Walter, Betriebsleiter des GuCstahlw.
Wittmann, A.-G., Ilaspe i. W,, Ennepor Str. 68. 

Sommer, Franz, 3)?pl.»3ng„ Botriebsdirektor d. Fa.
Gebr. Bohler & Co., A.-G., Diisseldorf-Oberkassel. 

Steinmann, Iioderich, Betriebsingenieur d. Fa. F r. Kam- 
merer, Doublófabrik, Pforzhcim, Goetlie-Str. 2. 

Strauss, Konrad, SipI.=Qng., Leiter der Wamestr. der 
A.-G. LaueMammor, Riesa a. Elbe, Bahnłiof-Str. 3 a. 

Thoma, Walter, GieCereileiter der De Frieswerke, A.-G., 
DuiSeldarf-IIoerdt, HamsarAUeo 253.

Wchncr, Paul, S)i})I.*3ng.,-Betrtebsassistent d. F*. Fried.
Krupp, A.-G., Essen, Ńikolaus-Str. 9.

Werner, Karl, techn. Direktor der Hiittenw. Stadler, 
Kom.-Ges., Bamberg, Geisfelder Str. 79.

Wetzel, Erich, ®ijjt.=;3iig., Prof. am Kaiser-Wilhelm- 
Institu t fiir Metallforschung, Nc-uba-belsberg, Char- 
lottenburg 4, Wieland-Str. 8.

Weyrich, 'Bruno, Betriebsingenieur des Martiijstahl- u. 
Bloekwalzw. des BisonhUttenw. 'Ehale, A.-G., Thale a. 
Harz, Kronprinzon-Str. 17.

G e s t o r b e n .
Ehrenwerth, Josej von, S r.^y tig . o. h., H ofrat, Klagen

furt. 12. 1. 1921. 
llgner, Carl, S p r i n g .  e. h., Bertelsdorf. 18. 1. 1921.

, Mueller, Ernst, Ingenieur, Berlin-Steglitz. 5. 12. 1920, 
Scheibler, Emil, Ingenieur, Barmen. 21. 1. 1921.
Twer, Albert, Direktor, Nassau. 16. 1. 1921.

A U F R U F !
Industrielle Werke im o b e r s c h le s is c h e n  A b s t im m u n g s g e b ie t  klagen daruber, dafi 

ihnen seit geraumer Zeit Auftrage von Firmen im unbesetzten Deutsehland mit Riicksicht auf 
das nach Ansicht dieser Firmen ungewisse politische Schicksal Oberschlesiens versagt werden. 
Vielfach sollen deutsche Firmen die Vergebung von Auftragen ausdriicklich mit derBegriindung 
abgelehnt haben, dafi sie erst das Ergebnis der Abstimmung in Oberschlesien abwarten 
muBten. Durch diese Zuriickhaltung entstehen den oberschlesischen Werken schwere Nach- 
teile, und es sind ungiinstigste Wirkungen auf die Stimmung der deutschen Arbeiterschaft 
der oberschlesischen Eisenhiitten, Stahl- und EisengieSereien usw. infolge von Arbeitsmangel 
zu befurchten.

Im Interesse der Abstimmung ist es unbedingt notwendig, dafi alle Betriebe in Ober
schlesien nicht nur voll beschaftigt, sondern nach Moglichkeit in erhohtem Mafie mit Auf
tragen versorgt werden. Der oberschlesische Arbeiter mufi die Gewifiheit haben, dafi er 
in einem deutschen Oberschlesien unter Arbeitsmangel nie zu leiden haben wird.

Wir richten deshalb an alle industriellen Werke, Firmen und Wirtschaftsverbande 
Deutschlands den eindringlichen Ruf, kleinliche Riicksichten zuriickzustellen und im Interesse 
des grofien Ziels, Oberschlesien beim deutschen Vaterlande zu erhalten, soweit irgend 
angangig, die oberschlesischen industriellen Werke bei der Vergebung von Lieferungen in 
jeder moglichen W eise zu berucksichtigen.

N o r d w e s t l i c h e G r u p p e  d e s  V e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n -  und S t a h l i  n d u s t r i e l l e r ,  
V e r e i n  z u r  W a h r u n g  d e r  g e m e i n s a m e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  I n t e r e s s e n

in R h e i n l a n d  u n d  W e s t f  a l e n ,  
gez. Beukenberg gez. Beumer

V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e ,
gez. Vogler gez. Petersen.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslosl
Beachtet die 86. Listę der Stellung Suchenden am Schlusse des Anzeigenteiles.


