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BEZUGS QUELLEN-NACHWEIS
Sach verze ic hnis  zum A n z e i g e n t e i l

Dieser Bezugsquellen-Nachweis ermöglicht ein schnelles Auffinden geeigneter Bezugsquellen aller in diesem Heft 
angebotenen Erzeugnisse. Die Zahlen hinter den Stichwörtern geben an, auf welchen Seiten des Anzeigenteils Be
zugsquellen für ein gesuchtes Erzeugnis zu finden sind. Da in jedem Heft, wenigstens teilweise, die anbietenden 
Firmen wie auch die angebotenen Erzeugnisse wechseln, ist es zweckmäßig, stets in mehreren aufeinanderfolgen

den Heften nachzuschlagen.

A bdeckm assen  ................... 23
A n laßöfen  ....................... 10,26
A ufbereitungsanlagen

(E rz, K oh le  usw .) . . .  6
A u s fu g m a s s e n ................24, 26
A u s tr a g e b ä n d e r ................. 6
A utogengeräte

und -a n la g e n ................... 25
Autom atenstahl . 3, 28, U. 4

Bandeisen
und - s t a h l  3, 12, 28

Baustähle,
legiert und unlegiert . 3, 7 

Beizanlagen,
B eizm aschinen, 
A u s r ü s t u n g ....................  6

Beizm aschinen . . . . 18
B ekohlungsanlagen 10
B ergw erksanlagen

und -m aschinen . . . 4
B lan k gezogen er Stahl 3
B la n k g lü h ö fe n ............. 10
B lechbearbeitungs

m aschinen ................. 18
B lechbiegem asch inen  . 18
B lech dop pler ............. 18
B lechrein igungs

m aschinen ................. 18
B lockd rücker ............. 18
B ohrm aschinen . . . . 24
Bördelm asch inen  . . . 18
B r e c h e r ........................... 13

C h e m ik a lie n ................. 8

Dehnungsm esser . . . 21
D olom it ....................... 26
D r a h t .............................. 12, 28
D rahtschrott

w ickelm aschinen . . 18
D rehlinge .................... 11
D urchgangsöfen  . ho

E delm etalle ................ 8
Edelstahle 5,7,9,11,12, iS.,28
E inrichtungen für Hütten

und Industrie-O fenbau 23
E le k t r o d e n ................... 11, 25
E lek troo fen  ................ 27
E xzenterpressen  . . 18

F ern gasversorgu n g
und -V erw endung . . l I. 3

F erro leg ieru n gen  . . . 19
F euerfeste  E rzeugn isse 2

19, 23, 24, 27
F euerlöschm asch inen

und F a h r z e u g e ................ 25

F iltr ie r p a p ie r e .......................20
F ördereinrich tungen

und - g e r a t e ....................  4
F reiform schm iedestücke 26 
F r ik t io n s p r e s s e n ................ 18

G asbrenner .................27,28
G a s e r z e u g e r .......................... 28
G asrein igungsanlagen  . . 28 
G elbbrennanlagen  . . . .  6
G l ü h ö f e n .......................... 10, 26
G ranulatoren  .......................13

H ärteöfen  ................ 10, 13, 26
H artverch rom u n gs

anlagen .................................23
H artw alzw erke ....................13
H eizu n gs

und L üftungsanlagen  . 22
H o c h o fe n s t e in e ................. 2
H oh lk örp er, Stahl . . . .  9 
H ubbalkenh erdöfen  . . U. 2 
H üttennebenprodukte . U. 4 
H üttenw erksanlagen 

und -einrichtungen  . . .  4
H ydrau lische Pressen  5,11, 

16

In dustrieö fen  U. 2, 10, 13, 14,
17, 21, 25, 26, 27, 28

K a l ib r ie r p r e s s e n ................ 11
K alk  und K alksteine . . .  26 
K eram .-chem .

V erk leidungen  .............. 6
K esselrohrrein iger . . . .  27
K lä r a n la g e n ........................ 2
K niehebelpressen  . . . .  20
K o h le n s to ffs te in e .............. 2
K o h le n w ä s c h e n ................. 6
K ohlenw ertstoffanlagen  .■ 12 
K okereian lagen

und -m a s ch in e n ................ 12
K o k ille n a n s tr ich e ................ 23
K o k i l le n la c k ................... 23, 24
K o k il le n s c h lic h te ................22
K o l l e r g ä n g e .......................... 13
K om p ressoren

(L u ft und G a s )   7
K r a n e ....................10,16, U. 4
K reisscheren  .......................18
K ü m p e lp r e s s e n ....................18

L aboratorium sgeräte 
und -einrichtungen . 14, 24 

Legierte Stähle 5, 7, 9 ,11, 12,
15, 28

L eichtsteine ..........................27

L ic h t b o g e n ö fe n ...............27
L o c h p r e s s e n ..................... 16
L u ft- und G asgem isch 

zerlegungsanlagen  . . 25
Lunkerverhütungsm ittel 23,

24 '

M agnete ................................. 12
M eßgeräte ............................. 21
M etalle 

und L eg ierun gen  . . 8, 19 
M ischm aschinen

und - a n la g e n .............  6
M ü h l e n ............................... 13
M u lden öfen  .......................... 25

N ahtlose R o h r e .............  9
N ich trostende Stähle . . 28
N eutralisations-,

A b sa u g e - und 
A bsorptionsan lagen  . . 6

N orm alglüh öfen  . . . io , 26

O e lb r e n n e r ............................. 27

P h otog r. W ied erga b e - 
und U m zeich nu ngs
geräte ...................   22

P ressen  . . . 5, ix, 16, 18, 20 
P rüfm aschinen

und - g e r a t e .......................24

R e in ig u n g s m itt e l................ 26
R ekuperatoren  . . . .  22,28
R oheisen  .......................U. 2, 3
R öh ren  und 

R öhrenerzeugn isse  . U . 4
R ohrleitungen  ................... 26
R o llö fe n  .................................26
R öntgenfilm e,

E ntw ick ler u sw ................. 13

Sägeblätter .......................... 27
S a lz b a d ö fe n .......................... xo
Säurefeste A usk leidungen  6 
Säurefeste L a g er

und A rbeitsbehälter 6
Säurefeste S t e in e  X9
S ch a ch te in b a u te n   4
Scham ottesteine . . . .  19, 23
S c h e r e n .................................... 18
Scherenm esser ....................12
Schieberum steuerungen . 4
S ch leifscheibenabrichter 22 
S ch leif- und 

P olierm asch inen  . . 14,24
S c h l i c h t e ....................... 22, 23
Schm iedem aschinen . . .  27 
S chm iedeöfen  U. 2, 10, 26, 28

Schm iedepressen  . . . 5, 11 
Schm iedestücke . .9 ,1 1 ,2 6  
Schneid- und

Schw eißanlagen und
-einrichtungen  ................ 25

Schnellarbeitsstähle,
Schnellstähle,
Sclinelldrehstähle 7,, 12, 28

Schrittm acheröfen  . . ■ ■ 13
Schutzsalben  ............. 24
Schw eißdraht

und E lektroden  . . •II, 25
Schw eißm aschinen,

elektrische ............. • ■ 25
Schw ingsiebe ............. • ■ 13
S i lb e r s t a h l .................... 28
S ilik a s te in e .................... . . 19
S iloversch lüsse . . . . 6
S in t e r d o lo m it ............. 26
S o n d e rs tä h le ................. • • 7
Stahl U . 2, 3, 5, 7, 9,11, 12,15,

17, 28, U. 4
Stahlbauw erke . . . . ■ 4, 17
Stahldraht .................... 28
Stahlguß ....................... 11
Stahlw erksöfen  . . . . U.  2
S t e in k o h le .................... 3, 18
S toßöfen  ....................... 10, 26

T echn ische
U ebersetzungen  . . • ■ 23

T ie fö fe n  .................10 , 17, 26
T ransportan lagen  . . . . . 6
T r o c k e n ö fe n ................. . . 26

U m steuerungen
für R egen erativöfen . • 4

V e r g ü t e ö f e n ................. 10
V erladeanlagen  . . . . 6
V erladebrücken  . . . . 10
V erzinn un gs

und V erzin k u n gsöfen  . 10

W abensteine ............. . . 19
W alzenbrech er . . . . • • 13
W alzerzeu gn isse  . . . . U. 4
W alzw erksan lagen

und -einrichtungen . . . 18
W a lzw erk sö fen  . . . . U. 2
W ärm eaustauscher . . . . 22
W ärm eschutzsteine . . • • 27
W ärm öfen  . . . . U. 2, 10, 26
W asseraufbereitung . . . 2
W erkzeugm asch inen • 8, 24
W erkzeugstäh le  . . . S, 7, 12
W iderstandsm aterial . 12, 28

Zerkleinerungsm aschinen  13
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Hochofen- 
Sieine
nach dem S. u. G. / Constant-Verfahren 
DRP. und Auslandspatente

G roße Dichte 
geringe Porosität 
spannungsfreies G efüge  
p rakt. Raum beständigkeit

g lunker- 
und fa lten fre i 
M aß to leran z nur ±  0 ,75 */.

Kohlenstoff-Steine 
au f M aß  geschliffen

- I I P *
DIDIER

DIDIER-WERKE &
Verkaufsgruppen:
B erlin  • Breslau ■ M a rk tre d w itz  ■ Bonn

X

f Für N
beide

Gebiete,

BAMAG
BAMAG-MEGUIN AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN
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E STAHLW ERKE
G E S E L L S C H A F T  J
iw jm m n m m m m r

» WURAG ^  E ISEN - U N D  STAHLW ERKE A.-G.

1 *
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Höchste Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit!

BERGWERKSANLAGEN
S t a h l b a u w e r k e  S c h a c h t e i n 
b a u t e n  G r u b e n a u s h a t  ' h e rd e r -  
e i n r i c ht u nq e r  über-  und unter tage  
B e r g w e r k s m a s c h i n e n

HUTTENWERKSANLAGEN
P l a nu ng  und B a u a u sf ü hr u n g  von  
G e s a m t a n l a g e n  und L ieferung von  
E i n z e l e i n r i c h t u n g e n  f ü r  d i e  
R o h e i s e n -  u nd  S t a h l e r z e u g u n g

GUTEHOFFNUNGSHÜTTE 
O B E R H A U S E N - R H L D .

ZIMMERMANN & JANSEN g m b h .
521

- S r

Schieberumsteuerungen
neuzeitliche Bauart DRP. 

für Regenerativöfen

In 6 Jahren über 70 SM.-Öfen
m it unserer Schiebersteuerung  
DRP. und A us l.-P a t. ausgerüstet

Vorteile: i .  Dichter Abschluß der Absperrorgane bei allen Gasarten.
2. Vermeidung von Gasverlusten und bedeutende Verminderung der Zugverluste.
3. Schnelles und sicheres Umstellen durch Betätigung eines einzigen Druckknopfes.
4. Kontinuierliches Strömen des Gases zum Ofen auch während des Umstell

vorganges, daher keine Druckstöße in der Gasleitung.



SCHLOEMANN
A K T I E N G E S E L L S C H A F T  * D Ü S S E L D O R F
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Hydraulische 
Gesenkschmiedepresse
mit h y d r a u l i s c h e r  Gesenkver- 
schiebevorrichtung zum Pressen 
und Lochen von Radscheiben
körpern in vier Arbeitsgängen in 
einer Hitze.

Pressdruck: 2500/5000 t 
H ub: 1000 mm 
Betriebsdruck: 200/400 at

W ERKZEUGSTÄHLE

Loch W e r k z e u g e

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE  
AKTIENGESELLSCHAFT



B e i z a n l a g e n ,  G e l b b r e n n a n l a g e n ,  N e u t r a l i s a t i o n s - ,  A b s a u g e -  u n d  

A b s o r p t i o n s a n l a g e n .  • S ä u r e f e s t e  L a g e r -  u n d  A r b e i t s b e h ä l t e r  a l l e r  A r t  

m i t  k e r a m - c h e m i s c h e n  A u s k l e i d u n g e n ,  u m s e t z b a r  o d e r  o r t s f e s t .  • Schutz  

v o n  B e t r i e b s a n l a g e n  g e g e n  chem isc he  A n g r i f f e  durch  k e r a m c h e m i s c h e  

V e r k l e i d u n g e n .

GESELLSCHAFT FÜR FÖRDERANLAGEN  
ERNST HECKEL M.H.H. 

SAARRRÜCKEN

b a u t  f ü r  d e n  H ü t t e n b e t r i e b :

Transport- und Verladeanlagen aller Art 

Siloverschlüsse / Austragebänder 

Kohlenmischanlagen 

Kokskohlenwäschen

S T A H L  U N D  E IS E N
B . N r . 21, 25. M a i  1944

G e w e r k s c h a f f  K e r a m c h e m i e  B e r g g a r t e n



Z w eistu fig e

GAS
KOMPRESSOREN

direkt gekuppelt 

mit Zwillingsdampfmaschinen. 

Leistung 8000 Nm3/st. 

Enddruck 10 ata.

S T A H L  U N D  E IS E N
B . N r. 21, 25. M a i 1944

M A SC H IN EN FA B R IK  MEER
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EMM '

W :

/ u  JA H RE Erzeugung und Verkauf, Forschung und 

Beratung begründen den W eltruf unserer Chemikalien 

und Edelmetalle, unserer zahlreichen Sondererzeug

nisse und der von uns entwickelten Arbeitsmethoden

D E U TS C H E  G O L D - U N D  S IIB  E R -SCH  EI D E A N  STALT V O R M  ALS R O E S S LE R , F R A  N KF U RT (M  A I N)
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SCHMIDT & CLEMENS
E D E L S T A H L W E R K E

H O C H F R E Q U E N Z S C H M E L Z E  

E D E L S T A H L F O R M G I E S S E R E I  

H A M M E R W E R K E  / P R E S S W E R K  

B E A R B E I T U N G S W E R K S T Ä T T E N  

P R Ä Z I S I O N S Z I E H E R E I

(  M Ä R K E R - E D E L S T Ä H L E  )
4S9

PRESS- u n d  WALZWERK
AKTIENGESELLSCHAFT DÜSSELDORF

(pw r()

NAHTLOSE ROHRE u n d  HOHLKÖRPER  
SCHMIEDESTÜCKE
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DUSSELDORF Schließfach 10075 • Ruf 3 5 9 8 2

Krane 
aller A rt

Verladebrücken

Bekohlungs
anlagen

GEBR. SCHÖLTEN

MEUSSANT KOM.-GES.

W ir  lie fe rn  fü r d ie

Eisen- und Stahlindustrie
W ä r m  - und G l ü h ö f e n  als Tieföfen, 

Stoßöfen, Schmiedeöfen, Vergüte- und 
Anlaßöfen, Normalisieröfen

DUISBURG

G l ü h - ,  H ä r t e -  und A n l a ß ö f e n  
als Herd- und Durchlauföfen, Schacht- 
und Tropfglühöfen für Bänder und 
Drähte sowie Blankglühöfen

M e t a I I - , S a l z  - und Ö l b a d ö f e n  sowie 
Verzinnungs- und Verzinkungsöfen

Kont i nu i e r l i c he  D ur ch gangs öf en  
zum Wärmen, Glühen und Vergüten

G asbeheizter Doppelkam m er-G lüh- und Anlaßofen
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F Ü R M A S C H I W E N & A

EU M U C O  A K T IE N G E S E L L S C H A F T  
SEIT 1 8 6 9  F'OR M A S C H IN E N B A U

A N F R A G E N  S IN D  Z U  R IC H T E N  A N :
|  Z W E IG B Ü R O  E U M U C O  BERLIN W  35  KURFÖRSTENSTR. 54

EUMUCO-MAXIMA
GESENKSCHMIEDE- U.

Stahlguß
in Siemens-Martin- und 
Elektro-Qualität, roh u. 
bearbeitet

Schmiedestücke
für den Schiffs- und 
Maschinenbau aus SM- 
Stahi nach den Vor
schriften der Reichs
marine und sämtlicher 
Abnahmegesellschaften

Edelstahl
und SM-Stahl, geschmie
det, warm- und kalt
gewalzt, gezogen

Elektroden
und SchweiBdrähte für 
normale und hochbean
spruchte Schweißungen
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EDE LSTAU LWEIlltE

SCHNELLARBEITSSTÄHLE
LEGIERTE U.UNLEGIERTE 

WERKZEUGSTÄHLE
GEZOGENE UND 
GESCHLIFFENE SPEZIAL

STÄHLE
EINBAUFERTIGE

SCHERENMESSER
DREHSTÄHLE'DREHLINGE
HEIZ-U. WIDERSTANDS
DRÄHTE UND -BÄNDER
MAGNETE

□  \ z s o

H A W V E M
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Schrittmacherofen, vollautomatischer Härteofen

STAHL& j DROSTE 
OÜSS.El| -DOKF

2 »  ♦vr«’

■

U nser L ie fe ru n g s p ro g ra m m  fü r Z e rk le in e ru n g s 

m aschinen u m faß t:

B ackenbrecher
Rundbrecher
Fein-R undbrecher
F e in -S te inbrecher
G ra n u la to re n
H a m m e rb re c h e r
H am m erm üh len

K ugelm ühlen  
H a rtw a lz w e rk e  
W a lze n b re c h e r  
Schwingsiebe  
T ro cken ko lle rg än g e  
M ischko llergänge m it 

h e iz b a re r  M ah lb ah n

Stahl & Droste Industrie-Ofenbau Düsseldorf
R ufnum m er 6 0 9 0 4  • Schließfach 7 4 6  • D rah tw o rt: S tah lo fen

WESERHUTTE OTTO WOLFF G.M.B.H.
Büro Berlin: Berlin-W ilm ersdorf, Pfalzburger Straße 17

b488

N r. 413 Fahrb. Steinbrechanlage m it S iebtrom m el u. Aufgabeapparat



14; S T A H L  U N D  E IS E N
B . N r. 21, 25. M a i  1944

n g a g u  

' Düsseldorf

Apparate, Maschinen und Hilfsmittel für 
metallographische Laboratorien

S c h le if-  und P o lierm asch in en ,
S c h le if-  und P o lierm itte l, 
fe rtig e  Ä tzm itte l und H ilfsm itte l zum  Ä tzen , 
m eta llo g rap h isch e  M u stersam m lu n gen , 
Z u stan d s d iag ra m m e  als W a n d ta fe ln ,
H ilfsm itte l,au ch  P res se n ,zu m  E in b e tte n v o n  P ro b ekö rp ern  

in d u rch s ich tig e  und u n d urch s ich tig e  K unststo ffe .

mm
M
W'M"
P S I
WS&li

W i r  f ü h r e n  I m e i g e n e n  L a b o r a t o r i u m  m e t a l l o g r a p h i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  a u s .

P. F. D u ja rd in  & Co., D ü sse ld o rf

m i m
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Spezial Filme
fü r die

m it Röntgenstrah/en

A G F A  T E X O - R  F I L M

A G F A  T E X O - S  F I L M

A G F A  L A U E - F I L M

A u s f ü h r l i c h e  D r u c k s c h r i f t e n  
e r h a l t e n  Si e  j e d e r z e i t  v o n  der

I. G.  F A R B E N I N D G  S T R I E  
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

A G F A  R Ö N T G E N  A B T E I L U N G , B E R L IN

RHEINMETALL-BORSIG
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HYDRAULIK.

Die Entwicklung der S ta h l

e r z e u g u n g  und der dazu, 

notwendigen Fördereinrich

tungen ist eng verknüpft mit 

dem Namen D E  M A G .  

DEM A G -K rane beschicken 

die Martinöfen, vergießen 

den Stahl und streifen die 

Blockformen von den glühen

den Blöcken. Grenzen für 

ih re  L e is tu n g s fä h ig ke it 

scheint es nicht zu geben. 

Die großen Schmiedekrane 

z. B. bewältigen spielend und 

mit erstaunlicher Feinfühlig

keit Lasten bis zu 300 000 kg 

Gewicht.
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STAÉL UND EISEN
ZEITSCHRIFT FÜR DAS DEUTSCHE EISENHÜTTENWESEN

Herausgegeben vom Verein Deutscher Eisenhüttenleute im NS.-Bund Deutscher Technik
Geleitet von Dr.-Ing. Dr. mont. E .h . O. P e t e r s e n  

unter Mitarbeit von Dr. J. W. Reichert und Dr. W. Steinberg für den wirtschaftlichen Teil

Heft 21 25. Mai 1944 64. Jahrgang
Seite Seite

Die anglo-amerikanische und sowjetrussische Währungs- Patentbericht ................................344
frage. Yon O t t o  C h r i s t i a n  F i s c h e r ..........  338

Umschau ............................................................................................ 339
Wirtschaftliche Rundschau ................................346

Erkenntnisse zur Beurteilung und Bewertung von Hochofen Buchbesprechung ..................... ................................347
koks. — Leistungssteigerung von Wasserenthärtungsanlagen. —

Vereinsnachrichten .................. ............................ ' 348Staubsack, Leitungen und Kanäle bei Gaserzeugeranlagen.

Die angloam erikanische und sowjetrussische Währungsfrage
Vo n  O t t o  C h r i s t i a n  F i s c h e r ,  L e ite r  der R eich sgru ppe B anken , in  B erlin

U nter dem  E in dru ck  d er en tsetz lichen  L ehren  der 
N a ch k riegsgesch ich te  zerb rich t m an sich  allen thalben  
den  K o p f  ü b er  d ie S chaffung eines in tern ation a l v er 
w end baren , stabilen  M aßstabes fü r  die G eldbew ertun g  
und dam it fü r  den  V erg le ich  v o n  P reisen  u nd L öh nen  
in den  versch ied en en  L än dern . Es liegt h ie r fü r  auch 
h in re ich en d e  V eran lassung v o r . A u f  d er e inen  Seite ist 
aus dem  ro llen d en  G o ld  durch  eine u n h eilv o lle  in ter
n ationa le  H an d e lsp o litik , d ie  zum  groß en  T e il au f das 
K o n to  d er V ere in ig ten  Staaten v on  A m erik a  geht, eine 
to te  M asse g ew ord en , d ie d ie  F äh igk eit e in gebü ß t hat, 
d er W irtsch a ft L eben  und B ew egu n g  e in zu flö ß e n ; auf 
d er  anderen  Seite sieht E ngland , fü r  das das G o ld  stets 
e in es d er  w ich tigsten  W erk zeu g e  zu r B eherrschung 
des W elthan dels  w ar, s ich  veru rte ilt, w ährungsm äßig fü r  
im m er im  K ie lw asser d er V ere in ig ten  Staaten zu fahren , 
w enn  es diesen ge lin gt, d ie G o ld sch ä tze  des F orts K n o x  
zum  Z en tru m  des W ährungsgeschehens zu m achen . Das 
w ü rd e  aber n ich t n ur ein en  u n w ied erbr in g lich en  
P restigeverlust, sond ern  auch  das V ersiegen  e in er  sehr 
b ed eu ten d en  E in nah m equelle  fü r  E ngland bedeu ten . 
D ie  v o r  diesem  K rieg e  gem achten  V ersu ch e , zu ein er 
S tabilitä t d er  W äh run gen  du rch  V erein baru n gen  zw i
schen  E n glan d  und den V ere in ig ten  Staaten u n ter M it
läu fersch a ft F ran k reich s  zu gelangen , kann m an schw er
lich  als e in e  W ied erh erste llu n g  des verloren gegan gen en  
G le ich gew ich tes  bew erten  —  a llen fa lls  als eine B e
sch w öru n g  h erannahenden  U nheils. D ie  F o lg en  der 
M iß griffe  u nd  F eh ler  haben  n ich t n u r au f d ie W ir t
sch a ft säm tlicher L ä n d er ü bergegriffen , sond ern  sie 
haben  auch  a u f d ie P o lit ik  so zu rü ck gew irk t, daß sie 
zu r E ntstehung d er  v erg ifte ten  V ork riegsa tm osph äre  
w eitg eh en d  b e igetragen  haben . So ist es verstän d lich , 
daß m an je tzt e inen  W eg  finden  m öch te , hei dem  die 
W irtsch a ftsp o lit ik  n ich t m eh r durch  F eh ler au f dem  
G eb ie t d er  W äh ru n gsp olit ik  gru n d legen d  gestört w ird . 
Es b e d a r f k e in er  b eson d eren  E rw ähnung, daß eine v e r 
n ü n ft ig  au fgebaute  W äh run g, be i d er  d ie  en tsp rech en 
den S ich eru ngen  fü r  d ie A u frech terh a ltu n g  d er Stabi
lität eingebaut sind , nur dann ih ren  Z w eck  erfü llen  
kann , w enn sie m it e in er  v ern ü n ftigen  W irtsch a ftsp o li
tik  H and in  H an d geht, d. h., w enn  so v ie l erzeugt w ird , 
daß die b erech tig ten  B edü rfn isse  d er  V erb ra u ch er zu 
annehm baren  P reisen  b e fr ie d ig t w erden  k ön n en . E ben 
sow enig  w ie d ie organ isatorisch en  und m asch inellen  
M ängel eines in du strie llen  W erk es du rch  n eu ze itlich e  
V erkeh rsanlagen  w ettgem ach t w erden  k ön n en , eb en so 
w enig nützt ein  w oh ld u rch d ach tes  G eld- u nd  W ährungs
w esen, w enn  es m it d er  p rod u k tiv en  W irtsch a ft n ich t 
k lappt.

D ie  S ch lagw örter, unter denen  die G egensätze in den 
W ährungsideen  in  E rsch einu ng  treten , s ind  v o r  allem  
K e y n e s - P l a n  und W  h i t e - P  1 a n ; daneben  b e 
stehen n och  e in ige andere P län e oder , besser gesagt,

Ideen , in  denen  sich erlich  m anches B rau chbare steckt, 
d ie aber  an d ieser S telle  n ich t beh an delt zu w erden  
brauchen . L o rd  K e y n e s ,  P ro fe sso r  d er  N ationa l
ök on om ie , M itg lied  des D irek toriu m s d er  B ank von  E ng
land, w ird  in der G esch ich te  als d er M ann v on  E ngland 
fo rtleb en , d er d ie u n h e ilvo llen  F o lg en  d er R ep a ra tion s
regelu ng im  V ersa iller  D ik tat rech tze itig  erkannte und 
den  M ut u n d  das V era n tw ortu n gsge fü h l gehabt hat, v o r  
d er D u rch fü h ru n g  d er  w irtsch a ftlich en  B estim m ungen  
dieses D iktates e in d rin g lich  zu w arnen , oh ne daß seine 
W arnungen  a u f etwas anderes als taube O hren  u nd h öh 
n isch e  A b leh n u n g  gestoß en  w ären , v o r  a llem  auch  bei 
den P o litik ern  seines eigen en  Landes. D ie  K atastrop h e, 
w e lch e  d er  M angel an w irtsch a ftlich er  E insicht be i den 
S iegerstaaten  zu r F o lg e  h atte , m uß ein em  k la r  sehen
den  E n glän d er um so m eh r V eran lassung b ie ten , nach  
e in em  A u sw eg  aus d er je tz ig en  Lage zu  suchen , da E ng
lands L age  nach  d iesem  K rieg e  w esen tlich  anders sein 
w ird  als nach  dem  vorig en  K riege .

M an kann sich  v ie l le ich ter  F eh ler, sogar schw ere 
F eh ler leisten , w enn  m an aus dem  v o llen  sch öp ft , als 
w enn  ein  F eh ler  s o fo r t  aus d er u n en tbeh rlich en  Sub
stanz bezah lt w erd en  m uß. D ie  zah lreich en  E rörteru n 
gen ü b er  d ie w irtsch a ftlich en  N ach k riegsfragen  lassen 
darau f sch ließ en , daß , w enn  E ngland nach  dem  K rieg e  
n ich t e in e  e rh eb lich e  Steigerung se iner A u sfu h r, und 
zw ar e in er  sehr gew in nbrin gen den  A u sfu h r erfäh rt, d ie 
B ew oh n er d er  In sel sogar im  F a lle  eines fü r  sie günsti
gen A usganges des K rieges  ihren  b isherigen  L eben s
stand w eitg eh en d  herabsetzen  m üssen. L o rd  K eyn es ist 
e in er d er w enigen  E ngländer, d ie es verstehen , auch 
„sch u ld n erm ä ß ig “  zu d en k en ; e r  b e ton t au sd rück lich , 
daß n ich t n ur die S ch u ld ner, sond ern  auch  d ie  G läu
b iger  ihre P flich t haben , d. h., daß m an dem  zum  M u
seum sstück gew ord en en  en glischen  „D e b jo r s  ja il“  
(S ch u ld g e fä n gn is) n ich t au f dem  G eb ie t des in ter
nationa len  H andels w ied er  L eb en  einhauchen  kann. 
Das Z ie l seines P lanes ist eine A u sw eitun g des W elt
handels, ausgehend von  d er  T atsache, daß , je  g röß er 
d ie  W arenum sätze sind, eine um  so gerin gere  R o lle  die 
Schulden  sp ielen . V o r  a llem  aber k ön n en  in tern a tio 
nale S ch u ld en  le ich ter  zu rü ckgezah lt w erden , w enn  der 
in tern ation a le  W arenaustausch  e rh eb lich e  G ew inne 
bringt. D arum  m uß den M angelländern  G elegen heit 
geboten  w erden , ih re  A u sfu h r erh eb lich  zu steigern , was 
zur V orau ssetzu ng  hat, daß die U ebersch u ß län d er, also 
v o r  a llem  d ie  V ere in ig ten  Staaten, den  K a u f v on  W aren  
aus den  M angelländern  n ich t desw egen  ablehnen , w eil 
ihre durch  A rb e itslosig k e it b ed roh te  A rb e ite rsch a ft sich 
h iergegen  au fleh nt. Da nun zw ischen  dem  B eginn  der 
E rzeugung, e in sch ließ lich  d er B eschaffung v on  R o h 
stoffen  im  A u slan d, und dem  V erk a u f d er F ertigw aren  
eine gew isse Spanne Z e it liegt, d ie v ie lle ich t in fo lg e  
d er  nach  diesem  K rieg e  a u ftreten d en  S törungen  v er
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sch iedenster A rt beson d ers  groß  sein w erd en , so wünscht 
L o rd  K eyn es, daß V ork eh ru n gen  g etro ffen  w erden , m it 
deren  H ilfe  d ie M an gelländ er v on  den  U eberschuß- 
ländern  nach  ein em  sozusagen zw angsläufig arbeiten den  
V erfa h ren  K red ite  erhalten , d ie v o r  a llem  den Z w eck  
haben , d ie  S panne zw ischen  E in k au f und V erk a u f zu 
ü berbrü ck en . D abei dü rfte  e r  davon  ausgehen, daß 
fü r  d ie e igen tlich e  und s o fo r t  ein setzen de L iqu id ierun g  
d er e igen tlich en  K riegsw irtsch a ft jed es L and fü r  sich 
sorgen  m uß, d. h., es njüssen Schutzm aßnahm en  gegen 
das du rch  d ie  U m stellung ge fä h rd ete  sozia le  G le ich 
g ew ich t getro ffen  w erden . Erst w enn  d er  Soldat 
w ied er an seinem  A rb e itsp la tz  sitzt, kön nen  sich 
w ied er n orm ale W irtsch aftsverhä ltn isse  en tw ick eln , 
bei denen  n ich t d ie p o lit isch e , sondern  die w irtsch a ft
lich e  E in sich t m aß geben d  ist. D er  V orsch la g  v on  L ord  
K eyn es geht nun dahin , daß eine C learing-U nion  er
rich tet w ird , bei w e lch er  D ebet- und  K red itk on ten  der 
angesch lossenen  L än d er in e in er  G e ld ein h eit, d ie K eynes 
vorläu fig  „B  a n c o r “  nennt, ge fü h rt w erden . D ieser 
B a n cor  ist led ig lich  eine R ech nu ngsein heit, und zwar 
e ine R ech n u n g sein h eit, d ie zu den Zah lungsm itteln  der 
e in zeln en  L ä n d er in  e in em  ganz bestim m ten  W ertv er
hältnis steht, und m it deren  H ilfe  sow ohl alle P reise 
u nd L öh n e als auch alle F ord eru n gen  und Schulden  auf 
denselben  N en ner gebrach t w erden  kön nen . W er ein 
G uthaben  in B a n cor  hat, w eiß , daß er m it H ilfe  dieses 
G uthabens bestim m te B eträge d er  versch ieden sten  
L andesw ährungen, also P fu n d , D olla r, K ron en  usw. er
halten  kann, und dam it ist das W ertverh ä ltn is  zw ischen 
den e in zeln en  L andesw ährungen  gegeben .

A n  d ieser U n ion , d ie aussch ließ lich  m it den  N oten 
banken  d er e inzelnen  L ä n d er arbeitet und k ein en  n o r
m alen  Z ah lu ngsverk eh r b etre ib t, sondern  nur einen 
A u sg le ich  der zw ischen  den  e in zeln en  N otenbank en  
en tsteh end en  Salden vorn im m t, sind nun die M itg lieder 
m it e in er ganz bestim m ten  Q uote b e te ilig t ; u nd  es ist 
vorgeseh en , daß die U n ion  in e in em  bestim m ten  V e r 
hältnis zu d er  Q uote  K red ite  gew ähren  kann. D iese 
K red ite  g ibt d ie U n ion  n ich t aus eigen en  M itteln , die 
sie ja  als rein e V errech n u n gsste lle  gar n ich t hat, 
sondern  aus den G uthaben  d er U ebersch ußlän der, aus
geh end von  der T atsache, daß den  S ch ulden  aus W aren 
käu fen  der ein en  L än d er stets en tsp rech en d e F o rd e 
rungen aus W a ren verk äu fen  d er  anderen  L än d er gegen 
ü berstehen  m üssen. H at z. B . L and A  an zehn andere 
L än der fü r  je  100 M illion en  B a n cor m ehr verk au ft, 
als d iese  dem  L and A  v erk a u ft haben , so steht dem  
L and A  an die ü brigen  zehn  L än der eine F ord eru n g  von  
insgesam t 1 M illiarde L andesw ährung (a lso  z. B . D o lla r) 
zu, d ie  dem  L and A  bei d er  U n ion  in B a n cor  u m gerech 
net gu tgesch rieben  w erden . D iese 1 M illiarde kann so 
w oh l d iesen  zehn L än dern  als auch  anderen  M itg lieds
ländern  zum  E in k au f o d e r  zu r A b d eck u n g  ih rer  S ch u l
den  zu r V erfü g u n g  gestellt w erden , oh ne daß sie gezw un
gen sein sollen , nur in dem  L ande A  zu kau fen . Praktisch  
w ürde sich  dies so v o llz ieh en , daß die N oten ban k  des
jen igen  L andes, in  w elch em  ein gek au ft w erden  soll, die 
fü r  den  E in k au f b en ötig ten  B eträge in d er  eigenen 
Landesw ährung den kau flu stigen  L än dern  zur V e r 
fügu ng stellt, w o fü r  d ieser N otenbank  ein  en tsprechen 
d er B etrag  in B a n cor  be i d er U n ion  gutgeschrieben  
w ird . E in solches V erfa h ren , be i dem  die U m sätze sehr 
w echseln  k ön n en , m üßte norm alerw eise  in nerh a lb  der 
gesteck ten  G renzen  seine A u fga b en  .e r fü lle n  k ön n en ; 
ob  es das O ptim u m  des E rre ichbaren  darstellt, soll zu 
nächst einm al dah ingestellt b le ib en . Es ist dies auch 
n ich t d ie H au p tfrag e , denn selbst w enn  m an anerkennt, 
daß in dem  K eyn essch en  A u sg le ich  und B evorsch u s
sungsverfahren  ein  tech n isch er F ortsch ritt liegt, so 
liegt darin  ebensow en ig  das w irk lich  E n tsch eiden de, 
w ie sich  etw a be i den F ah rrädern  die grundlegenden  
F ortschritte  au f dem  G eb iet d er  Lenkstange v o llzog en  
h aben , selbst w enn  sich  d ie  heutigen  Lenkstangen  von

ihren  U rahnen  u n terscheid en  w ie  v on  d er  K rin o lin e  das 
k n ie fre ie  S p ortröck ch en . V ie l w ich tig er  fü r  d ie  F rage, 
ob  eine w irk lich  neue u n d  v erlä ß lich e , d. h. also e in e  
elastische Stabilität gew ährleistende W äh run gsordn un g 
m it den  K eynesschen  V orsch lägen  geschaffen  w ird , ist 
das F o lg en d e :

W ir  w issen aus eigener b itte rer  E rfahrung , d ie man 
sich  am besten  durch  das S ch lagw ort „L o c h  im  W esten “  
versin n b ild lich t, daß das Sinken e in er  W ährung zum  
E inkäufen  in dem  w ährungsschw achen  L ande anregt, 
aus dem  ein fa ch en  G ru nde, w eil ja das A usland , w e l
ches in diesem  L ande e in k au ft, nunm ehr, falls d ie B in 
nenpreise  tro tz  d er W ährungsveränderung g le ich b le i
ben , w en iger G o ld  aü fzu w enden  braucht als b ish er und 
dafür b illig e r  e in k au ft als im  eigenen  L ande, w enigstens 
solange d ie  übrigen  L än der n ich t auch  abw erten . Solche 
W ährungsveränderungen  w aren n ich t n ur das E rgebn is 
w irtsch a ftlich er  Schw äche u n d  U n fäh igk eit, sondern  
sie w urden  v ie lfa ch  auch p lan m äß ig  h erb e ige fü h rt, um 
dam it eine B en ach te iligu n g  im  in tern ation a len  W e tt
bew erb  zu verbessern . N un gibt es zw e ife llo s  F ä lle , in 
denen  eine W ährungsrelation  fa lsch  gew ählt ist, und  in  
denen  eine U nterstützung d er A u sfu h rm öglich k eiten  
durch  eine V erä n d eru n g  des G eldw ertes in sofern  dem  
a llgem einen  B esten  dien t, als dadurch  das gestörte  
G le ich gew ich t w iederhergeste llt und die G rundlage fü r  
den in tern ation a len  H an delsverk ehr w ied er  gesichert 
w ird , oh ne daß andere L än d er dadurch  schw er zu b e 
seitigende N ach teile  erle id en . A n ders zu beurteilen  
sind die F ä lle , in  denen eine solch e W ährungsänderung 
h erb e ige fü h rt o d e r  eine aus anderen  G rü nden  h erb e i
ge füh rte  W ährungsänderung ausgenutzt w urde, um  d ie  
W ettbew erbsfäh igk eit anderer L än der, in sbeson dere  
D eutschlands, so schw er zu tre ffen , daß dam it d er  
K a m p f um  die W ied erh erste llu n g  des G leich gew ich tes 
m it ganz anderen  M ethod en  als den  ü b er lie ferten  ge 
füh rt w erden  m u ß te ; sch ließ lich  so n achh altig  in  d ie  
A tm osph äre  d er M a ch tp o litik  ü berzu g re ifen , daß , um  
m it den W orten  des am erikan ischen  V izepräsiden ten  
W a l l a c e  zu sprech en , eine b lu tige  A u sein an d er
setzung u n verm eid lich  w urde.

L ord  K eyn es, dem  im m er d er A u sfu hrd rang  E ng
lands v o r  A u gen  steht, w ill u n ter bestim m ten  V o rb e 
halten  eine so lch e  A b w ertu n g  auch in  Z u k u n ft g e 
statten , d. h., es soll d ie u rsprünglich  festgesetzte  R e 
lation  d er L andesw ährung zum  B a n cor verän dert w er
den d ü rfen , w enn  dies zur B eseitigung e in er  N otlage 
e r fo rd e r lich  erscheint. Es ist daher vorgeseh en , daß  
ein  L and u nter U m ständen eine A bw ertu n g  bis zu 5 %  
vorn ehm en  kann, und zw ar oh ne Zustim m ung d er 
U n ionsleitun g, w enn  dieses L and im  D urchsch n itt e in e  
S ch u ld  gehabt hat, d ie  d ie anfangs festgesetzte  Q uote 
um  !4  ü bersch ritten  und dam it gezeigt hat, daß es zu r 
B eseitigung seiner S ch ulden  e in er  starken A u sfu hr be
d arf. Es kann sogar u nter U m ständen diese M aßnahm e 
w ied erh o lt w erden , allerd ings nur dann, w enn  die L e i
tung d er U n ion  dies fü r  r ich tig  hält. D aß dam it das 
w irtsch a ftlich e  D asein  eines Landes u n ter Umständen- 
in d ie H and des V orstan des der U n ion  gegeben  ist, b e 
d a rf k e in er  näheren  D arlegung. B ed en k t m an, daß 
unter den K riegszie len  d er A lliierten  die w irtsch a ftlich e  
E n tk rä ftu ng  und die B evorm un du ng D eutsch lands an> 
h ervorra gen d er S telle steht, so ergeben  sich  die F o lg e 
rungen aus e in er einseitigen  H andhabung der in  d ie  
H and des V orstan des gelegten  M ach tvollk om m en h eit 
v on  selbst. U eberlegt m an fern er, daß in  allen  L än d ern  
bei B een d igu ng  des K rieges d ie A u frech terh a ltu n g  des 
sozialen  G leich gew ich tes  die V orb ed in gu n g  fü r  die S tei
geru ng d er P rod u k tion sk ra ft ist —  ohne daß selbst
verstän d lich  die W ech selw irk u ngen  verkannt w erden  
sollen  —  und darum  d ie  V o llb esch ä ft ig u n g  in allen  L än
dern  als dringen de N otw en d ig k eit betrach tet w ird , d ie  
V o llb esch ä ft ig u n g  aber oh ne den A u ßen h an d el in den 
h och in du stria lisierten  L ändern  n icht du rch gefüh rt w er
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den kann , so bed eu ten  diese  M ach tbefugn isse , daß das 
w irtschaftlich e  S ch icksa l d ieser  L ä n d er und seiner säm t
lichen B ew oh n er in  den  H än den  e in iger M änner liegt, 
die niem als zu r V era n tw ortu n g  fü r  ih re  H andlungen  
und U nterlassungen  gezogen  w erd en  k ön n en , und  bei 
denen m an schon  g lü ck lich  sein m u ß, w enn  sie w en ig 
stens ih r eigenes L and ein igerm aß en  kennen . Im m erh in  
ist d ie  M ög lich k e it , d ie W ettb ew erb sfä h igk e it eines 
Landes du rch  W äh run gsm an ipu la tion en  und -anpassung 
zu steigern, bis zu  e in em  gew issen  G rade  gegeben . O b 
dam it ein  E r fo lg  erz ie lt w ird , hängt davon  ab, ob  die 
G läubigerländer b ere it sind , in  erh öh tem  M aße von  dem  
Schuldnerland  zu  k au fen .

W eigern  sich  d ie  G läu b igerlän d er, d ie  A rb e it  und 
D ienste der S ch u ld n erlän d er en tgegen zu neh m en , füh rt 
das G läubigerland  dau ernd  m eh r aus, als es e in fü h rt, und 
hat es daneben  v ie lle ich t n och  E innahm en  aus Z insen , 
S ch iffah rt, V ers ich eru n gen  usw ., w ie  es etw a b e i den  
V erein igten  Staaten der F all sein w ürde , so w achsen  die 
F orderu ngen  an die ü brigen  L ä n d er im m er m eh r an; 
und eine der g röß ten , v on  je d e m  ein sich tigen  A m e ri
kaner und E n gländ er oh ne w eiteres anerkannten  U ebel- 
stände ist es ja  gerad e  gew esen , daß d ie  V ere in ig ten  
Staaten, n ach d em  sie sich  du rch  ih re  L ie feru n g en  im  
vorigen  W eltk r ieg  aus e in em  Schuldner- in e in  G läu
b igerlan d  verw a n d e lt hatten , d ieser T atsache in k e in er 
W eise R ech n u n g  trugen , sond ern  tro tz  a llen  schön en  
W orten  alles ta ten , um  im  A u slan d m eh r zu v erk a u fen  
als e in zuk au fen . W en n  säm tliche S tröm e D eutsch lands 
durch  K an ä le  m it dem  R h ein  v erb u n d en  w ären , und 
unter B en utzun g  d ieser K an ä le  und m it H ilfe  h ierfü r  
gee ign eter  V orr ich tu n g en  alles W asser in  den  R h ein  
h inü berged rü ck t w ü rd e , so d ü rfte  m an sich  n ich t w un 
dern , w enn  die S ch iffa h rt au f den  übrigen  S tröm en  a u f
h ören  m ü ßte, d ie  R h e in u fe r  aber  dau ernd  u n ter H och - 
Wasser ständen. Es sind d ie  v ersch ied en sten  P län e er
w ogen  w ord en , e in em  so lch en  fü r  säm tliche B ete i
ligten  v e rd erb lich en  Zustan d  ein  E nde zu m ach en ; aber 
d ie D roh u n gen  d er  am erikan ischen  A rb e ite r fü h re r , die 
von  e in er  verm eh rten  E in fu h r  an F ertigerzeugn issen  
ein e V erm eh ru n g  d er  B ittern isse  d er  A rb e itslosig k e it 
be fü rch ten , h aben  s ich  als stärker erw iesen  als d ie  w irt
sch a ftsp o litisch e  E insicht. U n d  m an w ird  auch beim  
g röß ten  O ptim ism us fü r  d ie  E n tw ick lu n g  des W e lt
handels n ich t dam it rech n en  k ön n en , daß d ie  am eri
kanischen  A rb e ite r  ih re  B efü rch tu n g en  a u fgeben  —  so 
w eit geht ih r  V ertra u en  in  die p o lit is ch e  L eitun g  von  
G o d ’ s ow n C ou ntry  nun d och  n ich t. U n ter d iesen  U m 
ständen  k om m t auch  K eyn es ü ber ganz sanfte M ittel 
n ich t hinaus. Das G läub igerland , dessen G uthaben  zu 
groß  sind , m uß h ie r fü r  eine gew isse, aber  in  k e in er 
W eise  em p fin d lich e  B elastung in  F orm  e in er  G ebü h ren 
zah lung au f sich  n eh m en ; im  ü brigen  w ird  ih m  gut zu 
gered et, daß es zum  B esten  d er A llg em ein h e it e in fu h r
steigernd e M aßnahm en tre ffen  u nd u. a. auch  erw ägen  
m öge, ob  dies n ich t du rch  die A u fw ertu n g  d er  L an des
w ährung b ew irk t w erd en  k ön n e . D abei liegen  n icht 
nur p o lit is ch e  E rw ägungen  zu gru nd e, also die R ü ck 
sich tnahm e au f d ie U eberm ach t A m erikas, sondern  v or  
allem  die B e fü rch tu n g , daß ein  rü cksich tsloseres V o r 
gehen  au f d iesem  G eb ie t zu e in er  V errin geru n g  d er A u s
fu h r an R oh sto ffen  aus dem  G läubigerland  und dam it 
zu e in er  Schm älerung d er E rzeugu ng in den M an gel
ländern  fü h ren  k ön n e . M an ist s ich  k la r  darüber, daß 
h ier d er  A n g e lp u n k t des ganzen  V erfah ren s lieg t, und 
d ieser A n g e lp u n k t ist au fgebaut au f dem  S ch licksand 
d er  am erikan ischen  E in fu h r freu d ig k e it.

W en n  nun das rein  T ech n isch e  an B edeu tu n g  zu
rücktritt h in ter  den  e igen tlich en  w irtsch a ftlich en  
F ragen , so ergeben  sich  daraus fü r  den  V orstan d  der 
U n ion  sehr w ich tige  w irtsch a ftsp o lit isch e  B efugnisse. 
E r soll aus etwa 12 b is 15 M itg lied ern  besteh en , und 
zw ar so, daß die groß en  L ä n d er du rch  ein  M itg lied  v e r 
treten  sein sollen , w ähren d  die k lein eren  in geogra 

ph ische  od er  p o lit is ch e  G ru ppen  zusam m engefaßt w er
den  u n d  sich  dann du rch  ein  M itg lied  vertreten  lassen, 
oh ne daß dad urch  die R e ch te  d er  k le in en  L ä n d er ge
schm älert w erd en  sollen , was sich  w ahrsch ein lich  sehr 
v ie l le ich te r  aussprechen  als in  d er  Praxis du rch fü h ren  
läßt. U n ter  den A u fg a b en  dieses V orstan des, der 
se lbstverständ lich  seinen  Sitz in N eu york  u nd L on d on  
haben so ll, sind h ervorzu h eb en :

d ie  B estim m u ng des W ertverhä ltn isses des B a n cor  
zum  G old ,
d ie  Z ustim m u ng zu r A bw ertu n g  ein er L andesw äh
rung, w enn  sie 5 %  ü bersch reitet, 
d ie  F ord eru n g  a u f A bw ertu n g  be i U ebersch reitu ng 
d er D eb etq u ote ,
d ie U eberw ach un g  v o n  K apita lbew egu n gen , 
A en d eru n gen  der G ebüh ren ,
die F ord eru n g  au f S ich erh eiten ste llu ng  durch  
schw ach e S ch u ld n er in F orm  v on  G o ld  o d e r  anderen 
flüssigen  R eserven ,
die E m p feh lu n g  v on  M aßnahm en fü r  die W ie d e r 
h erstellu ng des v erloren en  G le ich gew ich tes  in  der 
W irtsch a ft d er  e in ze ln en  M itgliedslän der,
u. U. d ie  Sperre v o n  K on ten  u. a.

D er V orstan d  kann  w eiter den  G läubigerländ ern , 
d ie dauernd  zu hohe D urchsch n ittsgu th aben  u n ter
halten , R atsch läge geben  fü r  d ie  A u sd ehn un g d er  B in 
n en n ach frage , d ie A u fw ertu n g  d er  L andesw ährung, die 
H erabsetzu ng v o n  Z o llta r ife n  und B eseitigun g  anderer 
E in fu hrh in dern isse  und die H ergabe v on  in tern a tio 
nalen  lang fristigen  K red iten . E r kann  ein gehen de B e
rich te  ü b er  d ie Lage des M itgliedslandes verlan gen  und 
sogar in  e ine B eratun g ein treten  ü b er  w ich tige  p o li
tische D in ge , d ie  d ie  B an cor-G u th aben  od er -S chulden  
dieses Landes o d e r  seine finanziellen  B eziehu ngen  m it 
anderen  M itg lied ern  berü h ren  k ön n ten , sow ie die 
H erabsetzu ng a ller Q uoten  ver fü g en , w enn  eine zu 
w eit g eh en d e 'K red ita u sw eitu n g  droht. D iesen  B estim 
m ungen  liegt das S treben  zugrunde, d ie C learing-U nion  
zu ein em  In strum ent d er  in tern ation a len  P o lit ik  zu 
m ach en ; d ie  U n ion  soll, w ie  au sd rü ck lich  erk lärt w ird , 
d er A n g e lp u n k t fü r  d ie  k ü n ftig e  w irtsch a ftlich e  R e 
g ieru ng d er  W elt w erden . D iesem  Z w eck  sollen  auch 
gew isse in tern ation a le  K örp ersch a ften , insbeson dere 
ü bernation a le  p o litis ch e  A u fsich tsste llen  d ien en , d ie  
die A u fg a b e  lösen  sollen , den  F ried en  und die in ter 
n ationa le  O rdn un g zu  bew ahren  und au frech t zu er
halten . E in  L and aber, das gegen  die A n ordn un gen  
dieser K örp ersch a ft  v erstöß t, soll auf E rsuchen  dieser 
K örp ersch a ft  du rch  die L eitu n g  d er  C learin g-U nion  so 
zusagen durch  Sperrung seines K on tos  in A ch t und 
Bann getan w erden . K eyn es sagt ausd rück lich ; daß 
dies e ine ausgezeichn ete  M asch inerie  darstellen  w ürde, 
um  eine finanzielle  B lock a d e  zu erzw ingen . L ord  
K eyn es w ird  d iese  Id ee  n ich t ganz le ich ten  H erzens 
geäußert haben , denn  w er w e iß  besser als er, w ie  f o l 
gen sch w er das V ersagen  der in tern ation a len  Z usam m en
arbeit nach  dem  v orig en  K rieg e  gew esen  ist?  S ollte  er 
w irk lich  annehm en, daß sich  in zw ischen  das w irtsch a ft
lich e  D enk en  so verbessert hat und so zum  G em eingut 
der P o lit ik e r  g ew ord en  ist, daß ein  M iß brau ch  d ieser 
d ie S ou verän ität der e in ze ln en  M itg lied er  u n ter U m 
ständen a u f das schärfste bee in flu ssen den  M a ch tb e fu g 
nisse ausgesch lossen  ersch ein t? V ie lle ich t  antw ortet 
L ord  K eyn es darau f, daß ein  in tern ation a les W ährungs
system  n ich t bestehen  kann oh ne eine in tern ation a le  
W ährungs- und W irtsch a ftsp o lize i, und daß d ie  O rd 
nung dem  R ech t vorzugeh en  hat und darum  die F re i
heit und  U n abh ängigkeit erst h inter d er  O rdnung an
fän gt, was dann h o ffen tlich  fü r  alle —  die höchsten  
Q u oten b esitzer  m it eingesch lossen  —  gelten  soll.

W ich tig  ist, daß K eyn es den  M itg liedslän dern  ge
stattet, sich  in  W äh run gsgru pp en  zusam m enzusch lie
ßen , d. h. sich  ein gem einsam es m it d er  U n ion  arbei
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ten des G eld zen tru m  zu schaffen  o d e r  be izu behalten , 
das dem  A u sg le ich  d er K on ten  d ien t, aber  o ffen bar 
auch fü r  d ie G ew ährung v on  K red iten  h erangezogen  
w erden  soll. F erner ist es n ich t nur gestattet, sondern  
sogar erw ü nsch t, daß d ie  L ä n d er —  a llerd ings in e in er 
fü r  d ie G esch ä fte  n ich t allzu h in d erlich en  W eise  —  die 
D evisen bew egu ngen  u n d  den D evisen hand el b e a u f
sich tigen . K eyn es sieht darin  sogar ein  M itte l zur 
A u frech terh a ltu n g  und F örd eru n g  d er O rdnung und 
D iszip lin  auf diesem  G eb iet und steht dam it in  scharfem  
G egensatz zu den A m erik an ern , d ie  w oh l u n ter  dem  
E in dru ck  d er M iß erfo lg e  der staatlichen  W irtsch a fts 
beein flu ssu ng  im  eigen en  L ande den  V erlu st des G leich 
gew ich tes w en iger  fü rch ten  als E rziehungsm aßnahm en 
zu seiner W ied erh erste llu n g , d ie in  ih re  jew eiligen  
W irtsch a fts id eo log ien  n ich t h ineinpas^en. K eynes 
sp rich t dabei zw ar n ich t v on  D eutsch lan d  —  im m erhin  
w ird  m an annehm en k ön n en , daß bei seinen G edanken 
gängen deutsche K o n z ep tion en  m itgew irk t haben.

F ü r K ey n es ’  S tandp un kt ü ber  lang fristige  A n leihen  
sprech en  eben fa lls  d ie M iß griffe  der N ach k riegsze it ein 
en tscheidend es W o rt m it. Ihm  schw ebt eine U eber- 
w achung sow oh l der In lands- als auch  A usländsanleihen  
nach  dem  K rieg  v o r , d ie in m ög lich st e in fa ch er  und e r 
le ich terte r  F orm  d u rch ge fü h rt, aber sich  a u f alle L än 
der erstreck en  soll, w eil sonst d ie K o n tro lle  zu le ich t 
um gangen w erden  k ön n te . D ies scheint aus a llgem ei
nen G rü nden  n o tw en d ig  u n d  soll n ich t nur fü r  d ie R e 
ge lu ng  d er  aus dem  K rieg e  stam m enden S ch u ld en  gel
ten . K eyn es ist k e in  G egn er lan g fristiger  A u slän ds
an leihen , aber  angesichts d er  groß en  in ternationalen  
G efah ren  e in er  v on  k u rzsich tigem  G ew inn streben  b e 
stim m ten  A n le ih e n p o lit ik  soll sich  eine beson d ere  in ter
n ation a le  S telle  m it d ieser F rage befassen . D ie  B ancor- 
G uthaben , d ie  sich  bei d er U n ion  ansam m eln , sollen  
zunächst zw ar n ich t zu A u sländsanleihen  verw en det 
w erden , sollen  aber auch  n ich t ganz davon  ausgesch los
sen sein.

B eson d erer  W ert w ird  von  K eyn es au f d ie V e r 
h inderung von  F lu ch tgeld m an ip u la tion en  gelegt, d. h. 
also das H in- und  H ersch ieben  v on  D ev isen d ep o 
siten v o n  ein em  L an de in das and ere, g le ich gü ltig , ob  
es aus p o litisch en  B efü rch tu n gen  o d e r  aus Streben  
nach h öh eren  Z insen  er fo lg t . D iese G eldm an ip u la 
tionen , d ie sich  fü r  den  G läu b ig er ebenso verd erb lich  
ausgew irkt haben  w ie  fü r  den  S ch u ld ner, so llen  in  Z u 
ku n ft v erh in d ert w erd en , und  es ist e igen tlich  fü r  die 
B anken d er  ganzen W elt , e in sch ließ lich  d er N oten 
banken , n ich t u nbeschäm end , daß erst d ie K rise  von  
1931 n otw en d ig  w ar, um  sich  ü b er  die dam als ge
m achten  groben  F eh ler  k larzuw erden .

D ie  A n sich ten  von  K eyn es ü ber das V erh ältn is  zum 
G old e  kann  m an w ie fo lg t  zusam m enfassen :

G old  hat im m er n och , d. h. also auch nach  dem  
zw eife llosen  V ersagen  d er  früh eren  G o ld p o lit ik , einen  
groß en  p sy ch o log isch en  W ert. R ü ck lagen  in G old  
scheinen  n o ch  ü berall erw ünscht zu sein, zum al 
da es tro tz  A en d eru n gen  in den  P rod u k tion sv erh ä lt
nissen u n d  auch  trotz  w ech seln d er P o lit ik  d er N oten 
banken  im m er n och  einen  e in h eitlich en  M aßstab dar
stellt. V o r  a llem  aber kann  m an nach  K ey n es ’ M ei
nung den  V ere in ig ten  Staaten  n ich t zum uten , ih r G o ld  
zu dem on etis ieren , ob w oh l zw ischen  den  Z eilen  zu lesen 
ist, daß dies angesichts d er V erfeh lu n g en , w elch e  die 
V ere in ig ten  Staaten in ih rer  E igen scha ft als H au p t
g läu b igerland  nach  dem  W eltk r ieg  a u f sich geladen  
haben, n iclit m ehr als rech t und b illig  w äre. D aß der 
B ancor m it dem  G o ld  in e ine bestim m te W eltre la tion  
gebracht w ird , ist d ie  F o lg e  d er W eltre la tion  zwischen 
den H auptw ährungen  u nd dem  G old e  und steht und 
fä llt m it diesem . D ie  N oten ban k en  behalten  ih r  G old , 
sie sind aber be im  H an d el an die festgesetzten  K urse 
gebunden . A u ch  die U n ion  k a u ft G o ld  gegen B ancor,

w eil h ierd u rch  m itte lba r d er W aren han del g e förd ert 
w ird , w ähren d ein  V erk a u f von  G o ld  durch  sie n icht 
stattfindet. H offt nun K eyn es, daß das G o ld  w ieder 
seine alte B edeu tu n g zu rü ckerlangt, zu r F reude der 
g o ld gew in n en d en  en glischen  D om in ien , die dem  G old  
einen  T e il ihres V olk se in k om m en s verd anken , oder 
han delt es sich  im  w esentlich en  darum , eine V e rb e u 
gu ng v o r  der G oldgew in n u n g S ow jetru ß lan ds, v o r  allem  
aber v o r  den  G oldsch ätzen  d er  V ere in ig ten  Staaten zu 
m achen , ob w oh l er diese v ie lle ich t in seinem  tiefsten  
Innern  m it e in er Sam m lung rech t k ostb a rer  und er
in neru ngssch w erer R itterrü stu ngen  verg le ich t , d ie  sich 
fü r  das A u ge  sehr schön  ausnehm en, und w elch e  sein 
B esitzer so schätzt, daß er es sogar ablehnt, sich  seine 
I llu sionen  ü ber ih ren  gegenw ärtigen  K a m p fw ert zer
stören  zu  lassen? W em  aber ist jen es G em isch  von  Mut 
u nd T a k tlos igk e it o d er  v ie lle ich t sogar G eschm ack 
los igk e it gegeben , das dazu geh ört, einem  v on  dem  W ert 
seiner Sam m lung überzeugten  M äzen die g röß te  E nt
täuschung seines L ebens zu b ere iten ? U nsere Enkel 
w erden  ü ber das, was K eyn es jetzt in seinem  H erzen 
verb irg t, vorau ssich tlich  m ehr w issen und v ie lle ich t 
m anche bem erken sw erte  E rläuterung zu d er M einung 
K eyn es ’  lie fe rn  k ön n en , daß n äm lich  eine V erte ilu n g  
des am erikan ischen  G oldes sehr le ich t zu ein em  ganz 
beson d eren , über das W irtsch a ftlich e  h inausgehenden  
V erp flich tu n gsverh ä ltn is  d er das G o ld  em p fan gen den  
L ä n d er gegen ü ber den  V ere in ig ten  Staaten fü h ren  w ürde.

Seinem  K in d e , d er  U n ion , w ünscht K eyn es übrigens 
k ein en  groß en  G old b es itz ; sie soll daher berech tig t 
sein , das G o ld  auf d ie B esitzer v on  K red itk on ten , die 
allzu fest au f ih rem  B a n cor sitzen , zu verte ilen .

A u ch  die A m erik a n er w ünschen , ebenso w ie K eynes, 
daß sich  die Steine en d lich  w ied er in  B rot zu rü ck ver
w andeln  m öch ten , denn  auch sie haben sich  m anchen 
Zahn  an ih ren  T ü ck en  ausgebrochen . D ie F rage, auf 
w elch em  W e g  dieses W u n d er v o llb ra ch t w erden  soll, 
bere ite t ihnen k ein e  S ch w ierigkeiten . W en n  jem and 
ü ber 70 %  des W eltgo ld es  verfü g t, kann m an schw er
lich  erw arten , daß er sich  an d ie  S p itze  derjen igen  
stellt, d ie e ine ern eu te  T h ron erh ebu n g  des G oldes ab
lehnen . Es ist se lbstverständlich , daß m an den in  A us
sicht genom m enen  in tern ation a len  Fundus, an w elchem  
sich  d ie  den V er . Staaten nahestehenden  L än der mit 
e in em  K a p ita l v on  insgesam t 5 M illiarden  D o lla r  b e 
te iligen , au f dem  G o ld  aufbaut. M an schafft zu diesem  
Z w eck  ein e V errech n u n gsein h eit, d ie  „U n itas“  b e 
nannt ist, d ie e inen  G oldg eh a lt v on  1371/2 G ram m  F ein 
go ld  hat und dam it in e iner festen  R e la tion  zu allen 
angeschlossenen  W ährungen  steht. D ieser Fundus soll 
G o ld , D evisen , W ech sel u nd  R egierun gssicherh eiten  
kau fen  und verk au fen , D ep ositen  annehm en, e igene 
O b liga tion en  ausgeben und verk au fen  und dem  V e r 
rech nu ngsverkehr d ienen . E in  G eschä ftsverk eh r findet 
aber nur m it den Schatzäm tern , S tabilisierungsfonds, 
Z entra lban k en  und anderen  in tern ation a len  B anken 
statt, d ie ü berw iegend  im  B esitz von  M itg liedsreg ierun 
gen sind. B ete ilig t an ihm  sind die M itg lied er  m it 
e in er Q uote , be i deren  E rrechnung die G old - und W äh
rungsbestände, die B ete iligu ng  am  in tern ation a len  Z ah 
lungsverkehr und das V olk sein k om m en  zu berü ck sich 
tigen sind. E inzuzahlen  sind 50 %  d er Q u ote , und zw ar 
121/2 %  in G old , 121/2 %  in L andesw ährung und 25 %  
in  R egierun gssicherh eiten . Zu  e in er A en deru ng  der 
Q uote  b ed a rf es v ie r  F ü n fte l S tim m enm ehrheit der 
V erw altung. D ie V erw altun g  besteht aus dem  B oard 
o f  D irectors , in  w elch em  jed es M itg lied  v ertreten  ist, 
aber in einem  erh eb lich  von e in a n d er abw eichenden  
Stim m verhältn is m it e in er B egrenzung d er H ö ch st
stim m enzahl nach  oben . D ie  G eschäftsfüh run g liegt 
bei einem  M anaging D irecto r , d er sow ohl M itglied  des 
B oard  als auch eines engeren  vom  B oard ernannten  
E xekutiv-A usschusses sein m uß.
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D er E in flu ß , w elch en  das In stitu t au f die W ährungs
en tw ick lu ng zu  nehm en  b ea b sich tig t, geht davon  aus, 
daß das e ine L and, das v ie l im  A u slan d  k a u fen  m uß, 
also in d er  R egel w oh l e in  „H a v e -n o t-L a n d “ , m ehr 
Schulden hat als e in  „H a v e -L a n d “ . M . a. W .: V on  den 
U ebersch ußlän dern  w erd en  sich  verh ä ltn ism äßig  w enige 
R estände an L andesw ährung o d e r  U nitas be i dem  
Fundus befin den , w ähren d das G egen teil bei den 
H ave-not-L ändern  d er F all sein  w ird . Da ein  M ehr
angebot v o n  e in er  bestim m ten  W äh ru n g  au f den  in ter
n ationalen  M ärkten  eine u nerw ü nsch te Senkung des 
K urses der b etre ffen d en  W äh ru n g  zu r F o lg e  haben 
könnte, n im m t das In stitu t diese W äh run g aus dem  
M arkt; und zw ar ist vorg eseh en , daß d ieser B etrag 
nach zw ei Jahren bis zu  200 %  der M itg lied sq u ote  er
reichen  darf, w ogegen  d em  M itg lied  die W ährung, d ie  
es zum  E in k äu fen  b rau ch t, zur V e rfü g u n g  gestellt w ird . 
Das M itg lied  selbst kann  gru nd sätzlich  derartige  D e 
visenbeträge n ur in H öh e seiner eigenen  Q uote v e r 
fangen, d er B oa rd  kann  aber u n ter  bestim m ten  V ora u s
setzungen bis zu  den  erw arteten  200 %  gehen , ja  sogar 
unter U m ständen  darü ber, w enn  m it v ie r  F ü n fte l M eh r
heit im  B oa rd  h ierzu  das E inverständn is erk lärt w ird . 
Zu  den  V orau ssetzu ngen  geh ört auch  die A n nah m e und 
A u sfü hru ng  gew isser v om  F undus e m p fo h le n e r  M aß
nahm en. U m gek ehrt sollen  die H ave-L änder, w enn 
ihre D evisen  au f e ine bestim m te Q u ote  herabsinken, 
angehalten  w erd en , ih re  W irtsch a ftsp o lit ik  so e in zu 
rich ten , daß eine A u ffü llu n g  der B estände e r fo lg t ; 
ü ber  den  T atbestand  und die daraus zu ziehenden  
F olg eru n gen  soll ein  B erich t erstattet w erden , d er  u. U. 
sogar v e rö ffe n t lich t w erden  soll. B ei anhaltender D e 
v isen k n ap p h eit soll e ine die w irtsch a ftlich en  V erh ä lt
nisse u nd B edü rfn isse  b erü ck sich tigen d e  V erte ilu n g  an 
d ie  E inkaufslustigen  v org en om m en  w erden .

D ie  M itg lied er  des F undus m üssen n ich t u n erh eb 
lich e  V e rp flich tu n g e n  au f sich  n ehm en:
1. W äh run gsabw ertu ngen , abgesehen  v on  ganz gerin g 

fü g igen  K urssch w anku ngen , w ie sie sich  im  n o r
m alen  H an del ergeben , d ü rfen  nur m it Zustim m ung 
des F undus v org en om m en  w erden .

2 . D ie  L ä n d er sollen  d ie  hei ihnen  besteh end en  D e 
visen überw ach un gen  a u fgeben  u n d  es d ü rfen  neue 
n ich t geschaffen  w erden . A u f  R atsch läge , d ie .in  
d ieser  H insich t gegeben  w erd en , m uß geh ört w erden .

3 . E rg ibt s ich  die N otw en d ig k e it, D ev isen ü berw ach u n 
gen au frech t zu erh a lten , so haben die anderen  M it
g lied slän d er dazu beizu tragen , daß V ers töß e  gegen 
die D evisen gesetze  n ich t im  W ege d er  K ap ita lflu ch t

• e r fo lg en  d ü rfe n ; e ine V o rsch r ift , v on  der m an nur 
bedau ern  kann , daß sie n ich t v on  je h e r  gegolten  hat.

4 . B esond ere D evisen clearings b ila tera ler  o d e r  anderer 
A rt d ü rfen  ohne Z ustim m u ng des F u nd us zw ischen  
den  M itg lied ern  n ich t v ere in b a rt w erden .

5 . R atsch läge des F undus zu r W ährungs- und W ir t
sch a ftsp o litik  sind zu b e fo lg en .

6. A lle  gew ünschten  A u sk ü n fte  sind v on  den  M itg lieds
staaten d er  F u nd usleitun g zu g eb en ; die heim ische 
G esetzgebung ist den  B edü rfn issen  des F undus an
zupassen.
D ie  sich hieraus ergeb en d en  M ach tbefugn isse  der 

F u ndusleitun g kom m en  im  w esentlich en  den  V ere in ig ten  
Staaten und ihrer G e fo lg sch a ft  zu gu te ; gegen  die S tim 
m en d er  m it e in er  sehr h ohen  Q uote ausgestatteten 
V ere in ig ten  Staaten kann  n ichts w irk lich  W ich tiges  ge
schehen. A nderseits  h o ffen  die V ere in ig ten  Staaten, 
au f G ru nd ih rer W irtsch aftsm a ch t und d er  h ierdurch  
b ee in flu ß b a ren  p o lit is ch en  K rä fte te ilu n g  stets in der 
Lage zu sein, n ich t nur gegen  U nerw ünschtes ein  N ein 
ein zu legen , sond ern  auch E rw ünschtes durchsetzen  zu 
k ön n en . Oh dieses E rw ünschte auch  E u ropa  dien lich  
ist, w ird  d abei e ine sehr u n tergeord n ete  R o lle  spielen . 
G erade h ie r fü r  gilt es aus d e r  V ergan gen h eit zu lernen. 
A u ch  w enn man die guten A b sich ten  d er am erikan i

schen  F in an zw elt, ein en  B eitrag  zu r L iq u id ieru n g  des 
W eltk rieges  zu leisten , n ich t an zw eife lt , m uß m an m it 
um  so größ erem  B edau ern  festste llen , daß sich  diese 
H ilfe  du rch  die den  P o lit ik ern  zu r Last fa llen d e  V e r 
ken nu ng sow oh l d er G lä u b ig erp flich ten  als auch  der 
P flich te n , w e lch e  groß er R oh sto ffb es itz  der übrigen  W elt 
gegen über au ferlegt, genau in  ih r  G egen te il verw an delt 
und jen e  K atastrop h e h erau fbesch w oren  hat, ü ber  
deren  F o lg en  w oh l u n ter den  ein sich tigen  W irtsch a fts 
k en nern  in  den V ere in ig ten  Staaten v o lle  K la rh e it b e 
steht. In  d iesem  Zusam m enhang sollte  m an sich  d ie  
W o rte  des auch in deu tsch en  B ankkreisen  w oh lbek a n n 
ten  am erikan ischen  n a tion a lök on om isch en  T h eoretik ers  
und P raktikers A n d e r s o n  ü ber d ie N ach kriegs
p o lit ik  m erken , d er  da sagt, daß e r  den  Z en tren  von  
W eish eit und M acht bei R eg ieru n gen  und Z en tra l
banken  zu nahe gew esen  sei, als daß er irgen d w ie  an 
d ie  Z u re ich en d h e it ih rer  W eish eit glaube o d e r  an
nehm en k ön n te , sie w ären  m ehr zu tun fäh ig  als A n g e 
legen heiten  d er täg lichen  R ou tin e . D ie  A m erik a n er 
w erd en  sich  v ie lle ich t zu ih rer  E n tsch u ld igun g darau f 
b eru fen , daß sie E u ropa  zu w enig  gekan nt hätten , u n d  
daß sie darum  die F o lg en  ihres H andelns in ihrem  
ganzen A usm aß n ich t h ätten  voraussehen  kön nen . 
A b e r  gerade w enn  m an diese E n tsch u ld igun g  gelten  
läßt, m uß sich E u ropa , dem  es schon  d er  S tolz au f seine 
V ergan gen h eit v erb ie ten  so llte , zw eim al denselben  
R e in fa ll zu erleben , fra gen , was e igen tlich  d a fü r spricht, 
daß inzw ischen  d ie  K enn tn is  E uropas und seiner B e 
dürfn isse  in  den  V ere in ig ten  Staaten irgen d w elch e  
F ortsch r itte  gem acht h aben ; aus sehr v ie lem , was w ir 
von  drüben  h ören , kann  ein u nvore in gen om m en er B e
ob a ch ter  nur sch ließen , daß die K enntn isse  der eu ro 
pä isch en  V erh ältn isse  n ich t zu-, sond ern  abgenom m en  
haben , und  daß d er  w irtsch a ftlich e  A u fb a u  E uropas 
fü r  d ie A m erik a n er ebenso  ein  B u ch  m it sieben  Siegeln 
ist w ie etw a einem  n orm alen  B ank ier d ie sprach lichen  
B eson d erh eiten  des Sanskrits. W e d e r  versteht man 
drüben  d ie  eu ropä isch e  A gra rfra ge , v o r  allem  die 
bäu erlich e , n o ch  daß d er Zw ang, m it R oh sto ffen  zu 
sparen , and ere A rb e itsv erfa h ren  e r fo rd e rt , als sie bei 
dem  R oh sto ffre ich tu m  d er V ere in ig ten  Staaten gestattet 
sind. Man glaubt auch  m it fast en tw affn en d er N aivität, 
daß die k u ltu re llen  B edü rfn isse  E uropas dieselben  sind 
w ie in  den V ere in ig ten  Staaten, was den  E ngländern  
je tz t  m it ganz beson d erer  D eu tlich k e it au f ih rer Insel 
v o r  A u gen  ge fü h rt w ird . Es geh ört also im m erhin  ein 
gew altiger M ut dazu, daran zu glauben , daß die b is 
herigen  F eh lsch läge  und M iß erfo lg e  in  W irk lich k e it 
n ur die M eilen stein e au f dem  W ege zum  ird ischen  
Paradies darstellen , und daß h in ter  dem  P aravent kras
ser M a ch tp o litik  in zw ischen  die u nsterb liche  B lum e der 
W eltb eg lü ck u n g  zu b lüh en  b egon n en  hat.

D ie  G rundsätze des K eyn es-P lan es sind in sofern  
anders zu b eu rte ilen , als be i K eyn es das B ekenntn is zu 
den  F eh lern  der V erga n gen h eit und das B em üh en , die 
Z u k u n ft v o r  den  F eh lern  zu bew ahren , in w eit h öherem  
M aße h ervortreten . K eyn es ist sich  ü b er  das E lend , 
in w elches d ie W elt dadurch  h inein geraten  ist, daß man 
kalten  und trägen  H erzens v ie le , v ie le  M illion en  M en 
schen  zur A rb e itslosig k e it, zur V erzw e iflu n g , zum  H aß 
und zum  H u n ger veru rte ilt hat, und  ü ber d ie unaus
b le ib lich en  F olg en  dieses E lends fü r  das gesam te Staats
gefü g e  und die E ntstehung d er  v on  E xp los ivsto ffen  ge
tränkten  V ork rieg sa tm osp h äre  durchaus im  k laren , zu 
m al da ja  E ngland diese F olg en  am eigenen  L e ib e  v o r 
aussich tlich  v ie l u n m itte lbarer spürt und spüren  w ird , 
als dies in  den neuen R egierungspalästen  v o r  den T oren  
W ashingtons der F all ist. So w ird  m an den guten 
W illen , d ie frü h e r  gem achten  F eh ler  zu verm eid en  und 
den in d iv id uellen  V erh ältn issen  g erech ter zu w erden . 
A n erk en n u n g  zo llen  d ü rfen , ebenso  dem  S treben , den 
w irk lich en  Z e itlä u ften  in e lastisch er W eise  R ech n u n g  
zu tragen. T rotzd em  sind auch seinem  P lan  gegen über
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n ich t allzu geringe Z w e ife l angebracht, schon  w eil L ord  
K eyn es n ich t E ngland ist, und  b isher k e in e  Bew eise 
d a fü r  vor lieg en , daß m an im  G egensatz zu frü h er ge 
n eigt u nd  fäh ig  ist, n ich ten g lisch e , v o r  a llem  festlän 
d isch -eu rop ä isch e  V erh ä ltn isse  m it n ich tenglischen  
A u gen  zu betrach ten . Soll m an v o r  a llem  glauben, daß 
E ngland w irk lich  geneigt ist, fü r  das W oh lergeh en  an
derer  L ä n d er  auch  nur v orü b erg eh en d  fü h lb are  O p fer  
zu b rin g en ? W en n  K eyn es sagt, es solle  von  der 
„U n io n “  n ichts geschehen , was n ich t w enigstens auf 
w eite  S ich t ein en  N utzen  fü r  alle B ete ilig ten  m it sich 
bräch te , so k lin gt das n ich t nur sehr schön , sondern  
ist auch  s ich er a u frich tig  gem eint. A b e r  le id er lehrt 
d ie G esch ich te , daß das E rstop fer  des O p ferfreu d ig en  
häufig zu einem  P riv ileg  d er jen igen  w ird , d ie  es v o r 
zieh en , s ich  be im  O p fern  im  H in tergru n d  zu halten- 
L ord  K eyn es w eiß  natürlich , daß m it dem  W illen  zur 
H errsch a ft auch die B ere itsch a ft zum  O p fern  v erb u n 
den sein m u ß : aber ob  auch d ie jen igen , die d ie H err
scha ft anstreben, w issen, daß M acht und G en ießen  nur 
schw er Zusam m engehen, ist eine andere F rage. W ird  
man das G en ieß en  in E ngland n ich t auch  in  Z u k u n ft 
ebenso  groß  schreiben  w o llen  w ie  in  d er V ergan gen 
h eit?  N iem and kann aber nach  d iesem  K rieg e  der 
Frage ausw eichen , ob  er sich  fü r  d ie bequ em e Sünde 
o d e r  fü r  d ie u nbequem e T u gen d  en tsch eiden  soll.

S ich erlich  ist d er K eyn es-P lan  eine h och b ea ch tlich e  
und t ie f  d u rch d a ch te  U eberb rü ck u n gsk on stru k tion , die 
in ih rer  ü berd im en siona len  G roß zü g igk eit etw a an die 
groß en  B rü ck en bau ten  in  d er  U m gebung v on  N eu york  
erin nert. S ollen  aber w irk lich  m it ih rer H ilfe  d ie U n
tie fen  und S ü m p fe  d er  N ach k riegsze it überw unden  
w erden , so m üssen zunächst einm al jen e  P fe ile r  er
r ich tet w erd en , deren  eine so ungeheure B rü ck en 
k on stru k tion  zu ih rer  T rag fä h igk e it b ed a rf. M an m uß 
anerkennen , daß in so fern  A n sätze fü r  d ie E rrichtung 
so lch er P fe ile r  v orh an d en  sind, als im  K eyn es-P lan  im 
G egensatz zum  W h ite -P lan  der N utzen  reg ion a ler  V e r 
e inbarungen  anerkannt w ird . D adu rch  w ird  der P lan  
auf d ie  e igen tlich en  F u n d am en te  d er  W irtsch a ft, auf 
denen  sich  die W äh run g  au fbauen  m uß, zu rü ck g e fü h rt: 
denn  nur w enn  sich  die W äh run g den tatsäch lich en  Er- 
zeugungs- und V erbrau chsverh ä ltn issen  anpaßt, kann 
sie d ie D ienste  leisten , d ie m an m it F u g und R ech t e r 
w arten  d a rf, n am entlich  nach  der L eh re, w elch e  der 
W elt seit 1914 zu te il gew ord en  ist. N un  w ird  man', 
auch  w enn  man sich  durch  die täg lichen  M eldungen  
ü ber das u n g eh eu erlich e  A n ste igen  d er E rzeugungs
zahlen  n ich t verb lü ffen  und be irren  läßt, d och  als w ahr
schein lich  annehm en k ön n en , daß sich  güte- und m en 
genm äßige A en d eru n gen  in  d er E rzeugung ü berall, also 
n ich t nur in den  k rieg fü h ren d en  L än dern , v o llzog en  
haben. E benso w ird  m an dam it rech nen  k ön n en , daß 
die W aren ström e zum  Teil ih ren  L a u f geän dert haben , 
v or  allen  D ingen  aber w ird  sich  zw ischen  den  N a ch bar
ländern  d e r  A u stau sch verk eh r verstärkt haben , auf 
jed en  F all re la tiv , v ie lfa ch  aber auch absolu t; und 
daraus erg ib t sich , daß eine den B elangen  der N ach 
barn d ien en d e A b w ick lu n g  dieses V erkeh rs zur w ich 
tigsten A u fg a b e  der N ach kriegsw irtsch a ft geh ört. E ine 
in  das W esen  der D in ge  ein drin gen d e  U ntersuchung 
verm öch te  sich erlich  eine F ü lle  von  brauchbaren  A n 
haltspunkten  zu brin gen , allerd ings n ur m it dem  V o r 
behalt, daß w ed er d ie V ork rieg s- n och  die K riegszah len  
ein w irk lich  e in w an dfre ies  B ild  ergeben  kön nen . A b er 
auch fü r  d ie  D u rch fü h ru n g  eines n orm alen  N a ch bar
verkehrs ist d ie O rdn un g a u f■ dem  W äh run gsgeb iet n o t 
w end ig , w enn  n ich t der w u n d erlich e  Z ustand w ied er
keh ren  soll, daß die N achbarn  zw ar k e in e  sehn licheren  
W ünsche haben , als s ich  gegenseitig  zu  b e lie fe rn , aber 
zur E rfü llu n g  dieses W unsches n ich t k om m en , nur w eil 
m an sich  ü b er  d ie T ü rk on stru k tion  im  Zaun  n icht 
ein igen  kann. D ie  W irtsch aftsgesch ich te  zeig t, daß 
sich die größ ten  A n regun gen  fü r  d ie W irtsch a ft aus der

E n tw ick lu ng des N ach barverkehrs ergeben , und zwar 
n ich t nur au f dem  G eb iete  des W arenaustausches.

D iese A n regun gen  w erden  das beste M ittel sein, 
d ie  N ach k riegsschw ierigk eiten  rascher zu überw inden , 
als d ie jen igen  uns glauben  m achen  w ollen , d ie sich ein 
K riegsen de ohne D urchein and er in der W irtsch aft 
überhaupt n ich t vorste llen  kön nen . N atürlich  w äre es 
fa lsch , d ie L age allzusehr zu  vere in fachen . N iem and 
w ird  z. B . behau pten  w ollen , daß sich  die R o h sto ff
frage in  seiner G änze durch  eine b loß e  V erstärkung der 
n achbarlich en  W irtsch a ft lösen  lassen w erd e ; aber im 
m erh in  w ird  m an davon  ausgehen k ön nen , daß d er  nach 
b arlich e  U m satz im  V erh ältn is  zu dem  U eberseever- 
kehr eine w eit ü berragend e R o lle  spielt. D araus ergibt 
sich auch  die F rage, ob  es n otw end ig  ist, den  S p itzen 
ausgleich  etw a zw ischen  F ran k reich  und B ulgarien  usw. 
in L on d on  od er W ash ington  e r fo lg en  zu lassen, und ob 
n icht b e i B esteh en  eines G ruppenausgleiches, das ja 
eine enge F ühlung zw ischen  den  W eltw ährungen  n icht 
aussch ließt, d ie Inanspruchnahm e eines an sich v ie l
le ich t ganz n ü tz lich en  W eltclearin gs e ine geringere 
R o lle  sp ielen  w ird , als m an je tz t v ie lfa ch  annim m t. 
N atürlich  w ird  d ieser o d er  jen er  b esorgt fragen , ob  
n ich t b e i einem  solchen  V erfa h ren  die B eschaffung von  
R oh stoffen  au f K red it  u ngebü hrlich  verzög ert w erden  
w ürde. W ird  diese F rage gestellt, so w ird  m an m it der 
G egen frage  antw orten  m üssen, w arum  eigentlich  der 
L ie fe re r  d er R oh sto ffe  n icht m indestens denselben  W ert 
darau f legen  soll, diese zu v erk a u fen , w ie d er  V e r 
braucher, d ie W are  zu kau fen . W e lch e  R egierun g  eines 
roh sto ffgew in n en den  Landes kann v o r  ih rem  V o lk e  b e 
stehen, w enn  sie n ich t schleunigst da fü r sorgt, daß ein 
b isher fü r  K riegszw eck e  b en ötig te r  T eil von  R oh stoffen  
w ied er ins A usland verk a u ft w ird ? D ies um  so m ehr, 
als eine verrin gerte  A u sfu hr von  R oh stoffen  auch die 
B innenum sätze auf allen G eb ieten  zwangsläufig v e r 
ringert und  dam it d ie ja  n ich t nur aus M enschen liebe 
und sozialen  G efü h len , sondern  aus dringen der p o litisch er 
N otw en d ig k e it angestrebte  V o llb esch ä ftig u n g  vereite lt.

K e in  L and, selbst n ich t d ie V ere in igten  Staaten, 
kann au f die D auer davon  leben , daß m an fü r  die 
V ern ich tu n g  o d er  V errin geru n g  dessen, was M enschen
fle iß  auf dem  B od en  zum  W achsen  brin gt, Präm ien 
zajilt und das N ich tstun  o d er  sogar d ie Z erstöru n g  des 
G eschaffenen  zum  Id o l w erden  läßt. M an lasse endlich  
von  dem  G lauben , daß d ie  R oh sto ffp rod u zen ten  nur 
aus rein er M en sch en freu n d lich k e it p rod u z ieren , od er 
daß die R eg ierun gen  der R oh sto fflä n d er über so un 
erm eß lich e  Steuerqu ellen  verfü g en , daß sie sich  eine 
A rbeitslosig k eit größ ten  Stiles leisten  kön nen . W ohl 
ist es m ög lich , daß sich  die R oh sto ffp rod u zen ten  eine 
Zeitlang zieren , und daß die R eg ierun gen  ihnen, um  das 
G esicht zu w ahren, en tsprech en de U nterstützungen 
zah len ; aber die E rfahrung leh rt, daß auch  dem  sto l
zesten  W in zer der M ut vergeht, seinen  W ein  im  K eller  
zu behalten , w enn es ihm  fü r  die neue L ese an Fässern 
feh lt. In d er W irtsch a ft w erden  G eschen ke w ed er v er 
te ilt n och  em p fan gen , sondern  es w ird  A rb e it gegen 
A rb e it getausch t; u n d  w enn die in tern ation a le  W ir t
schaft dazu be itragen  kann, d ie gedanklichen  und ta t
sächlichen  Sorgen  des Schaffenden  zu verringern , so 
w ird  sich  ke in  L and v on  einer solchen  in ternationalen  
Z usam m enarbeit aussch ließen , vorausgesetzt, daß n icht 
R isiken  en tstehen, w e lch e  d ie  V orte ile  überw iegen. 
A u ch  in d er A usschaltung so lch er R isiken  kann eine 
einsichtige, d. h. den  w irtsch a ftlich en  G egebenheiten  
angepaßte R egelu n g  d er W ährungsfragen  m ith elfen , 
a llerdings im m er nur unter der V oraussetzung, daß 
überall der W ille  vorhanden  ist, d ie  gefun den en  M aß
stäbe auch dann n icht zu verfä lsch en , w enn  den eigenen 
B elangen einer solch en  V erfä lsch u n g  ged ient sein 
w ürde. Ist d er  gute W ille  vorh and en , so kann eine 
in tern ation a le  E in rich tu ng auch auf dem  G eldgebiet 
n ützlich  w irken , w ie es sich  z. B . bei der B ank für
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Internationale Zah lungen  erw iesen  hat. O hne diesen 
W illen  aber w ürde die E in rich tu ng  zum  E ch o  d er B ü ro 
kratie des jew eils  m äch tigsten  L andes w erd en , und L ord  
Keynes w ird  sich  m it seinen  G esinnungsgenossen  sicher
lich häufig d ie sorgen vo lle  F rage v orleg en , ob  der von  
ihm  p flich tm ä ß ig  u nterstellte  Sieg durch  den  K n iefa ll 
v o r  dem  am erikan ischen  G eld - und K red itm on op o l 
n icht allzu  teu er bezah lt sein w ürde.

Inzw ischen  hat in d er  in tern ation a len  W ährungs
k on feren z  zu W ash ington , w ie zu  erw arten  w ar, A m erika  
zusam m en m it S ow jetru ß la n d  den  Sieg ü ber d ie eng
lischen P län e davon getragen . N ach  den  bisherigen  
V erö ffen tlich u n g en , d ie  a llerd ings n ich t vo llstän d ig  
sein d ü rften , steht das G o ld  nunm ehr im M ittelp un kt 
alles W ährungsgeschehens. B eh errsch t w ird  dieses 
G eschehen  du rch  die D reizah l V ere in ig te  Staaten, E n g
land, S ow jetru ß lan d . A lle  ü brigen  L än der sind m ehr

o d er  w en iger  n u r M itlä u fer  und sollen  dazu be itragen , 
ein en  w esen tlich en  Z w eck  dieses A bk om m ens zu er
fü llen , n äm lich  den  G oldp reis  zum  N utzen  der g o ld 
b esitzen d en  und -gew inn end en  L än der stabil zu halten. 
A us e in em  G o ld fo n d s , d er  8 bis 10 M illiarden  D olla r  
b etragen  soll, k ön n en  nach  bestim m ten  R egeln  la u fen d  
K red ite  gegeben  w erden . W as die D evisen überw achu ng , 
b ila tera le  A b k om m en  und d ie  A b - und  A u fw ertu n g  
e in er  L andesw ährung anlangt, so scheint m an sich  in 
m an ch er H insich t den  K eyn essch en  Id een  genähert zu 
h aben . A b e r  das verh in d ert n ich t, daß das G o ld  nun 
m eh r zum  ein zigen  A n w ärter fü r  den  T h ron  d er W ä h 
ru ngsh errschaft vorg eseh en  ist, also gew isserm aßen  ein 
R estau rieru ngsversu ch  vorg en om m en  w erden  soll. W ird  
es ihm  gelin gen , d ie jen igen  n ich t zu en ttäuschen , die 
da h offen , daß das G o ld  diesen  T h ron  n ich t als Sünden 
b o ck  verlassen  m ög e?

Umschau
Erkenntnisse zur Beurteilung und Bewertung 

von Hochofenkoks
Zur Beurteilung der Eignung eines Kokses für H ochofen

zwecke ist im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von 
P r ü f v e r f a h r e n  vorgeschlagen worden, von denen 
aber bisher nur die Bestimmung der Sturz- und Abrieb- 
festigkeit durch die Trom m elprobe überall praktische Be
deutung erlangt hat. Der Hochofenbetrieb hat aber erwiesen, 
daß die Ergebnisse der allgemein eingeführten Festigkeits
prüfung für die Kennzeichnung eines Kokses nicht in allen 
Fällen’ ausreichen. Sie müssen vielmehr durch ein den G e - 
f ü g e a u f b a u  des Kokses erfassendes M e ß v e r f a h r e n  
ergänzt werden, dessen Durchführung erfahrungsgemäß we
niger laboratoriumsmäßig an kleinen Probemengen als viel
mehr im halbtechnischen Maßstab an einer K  o k  s ■ 
s c h ü t t u n g  betrieblich verwertbare Ergebnisse zu liefern 
verspricht. Unter diesen Umständen scheiden zweifellos die 
unmittelbaren Bestimmungsverfahren aus; in Frage kommen 
nur solche Prüfverfahren, bei denen auf einer durch das 
Koksgefüge ganz oder zum T eil bedingten Eigenschaft auf
gebaut, die aber an einer Schüttung des Kokses in seiner 
natürlichen Stückgröße gemessen wird. Erwähnt wurden 
bereits vor einiger Zeit zwei Verfahren dieser Art, die sich 
allerdings infolge ihrer für den Großbetrieb noch zu schwie
rigen und zu zeitraubenden Durchführung als laufende 
Ueberwachung nicht einbürgem konnten1).

Aus dem Hochofenbetrieb heraus ist nun bereits des 
öfteren darauf hingewiesen worden, daß die bestbewährten 
Kokse nicht nur s t ü c k -  und a b r i e b f e s t ,  sondern auch 
s p e z i f i s c h  l e i c h t  waren. Diese rein empirische Fest
stellung bedarf in ihrer Anwendungsmöglichkeit für die Be
urteilung eines Kokses einer eingehenden Erläuterung. Vor 
allen Dingen ist hier der Begriff „spezifisch leicht“  in Ver
bindung mit genügend hoher Stück- und Abriebfestigkeit 
festzuhalten. Hohe Abriebfestigkeit und niedrige Stück
dichte sind g l e i c h z e i t i g  nur in K oks mit geeignetem 
Gefügeaufbau nachweisbar. Unter geeignetem Gefügeaufbau 
sei hier ein zellenförmiges Gefüge mit Poren mittlerer Größe 
und großer Gesamtporenoberfläche verstanden, wie es aus 
einer reichlich bildsamen K ohle unter zweckentsprechenden 
Verkokungsbedingungen erzielbar ist.

Zellengefügelose Kokse mit sogenanntem k i e s e l i g e n  
Gefügeaufbau, die z. B. aus schlecht backenden und b ild
samen Kohlen oder aus Mischungen mit zu hohem Inertstoff- 
anteil entfallen, können wohl stückfest, aber nicht spezifisch 
leicht sein. Anderseits sind K okse m it großen und stark 
ungleichmäßigen Poren, aus Kohien mit übermäßig hohem 
Bitumengehalt stammend, wollt spezifisch leicht, aber nicht 
abriebfest. K okse mit unzähligen Poren feinster Größe, 
dem  Holzkohlengefüge ähnlich, können wohl beide Eigen
schaften im  höchsten M aße aufweisen. Sie sind aber in 
diesen Eigenschaften sehr labil und neigen unter ge
wissen rolistoff- und betriebstechnischen Bedingungen und 
Schwankungen dazu, entweder übermäßige Rissigkeit (unzu
reichende Stückfestigkeit) oder infolge teilweisen Ueber- 
gangesi zum Kieselgefüge : nicht genügend hohe A brieb
festigkeit und ausreichend niedrige Dichte aufzuweisen.

') H o f f  ma n ii . H .: Stahl u. Eisen 62 (1942) S. 846/49.

Auf Grund dieser Betrachtung über die Bedeutung der 
Porengröße wird auch die Forderung eines Gefüges mit 
Poren mittlerer Größe und großer Gesamtporenoberfläche 
klar. V or allen Dingen erkennt man, daß nicht, wie viel
fach angenommen wird, der Gesamtporen r a u m  oder die 
Porigkeit des Kokses für sein Verhalten im  Hochofen 
maßgebend ist, sondern die Gesamtporen O b e r f l ä c h e ,  
d. h. eine Eigenschaft, die in Ermangelung eines geeigneten 
Prüfverfahrens, nach den vorhergehenden Betrachtungen 
zweckmäßig in  der Funktion T r o m m e l f e s t i g k e i t  
und D i c h t e  zum Ausdruck gelangen kann.

In Anlehnung an die eingangs wegen des zu wählenden 
Prüfverfahrens gestellten Anforderungen kommt zur Be
stimmung und laufenden Ueberwachung der Stückdichte des 
Kokses weniger die Ermittlung des sogenannten scheinbaren 
spezifischen Gewichtes als vielmehr diejenige des S c h ü t t 
g e w i c h t e s  in Frage. Das Schüttgewicht wird nun nicht 
nur durch die Stückdichte, sondern auch durch die Anteile 
der Stücke verschiedener Größe, besonders die Anwesenheit 
kleiner und kleinster Stücke, beeinflußt. Die Bestimmung 
des Schüttgewichtes führt demnach gleichzeitig zur Erfas
sung eines anderen, von der Stückgröße aus betrachtet, als 
äußerst wichtig erkannten Faktors des Hochofenkokses, näm
lich der sauberen und engen K l a s s i e r u n g  desselben.

Die Bedeutung des Schüttgewichtes als zusätzliches Kenn
zeichen der Koksgüte ist bereits vor zwölf Jahren von 
A. K i l l i n g 2) hervorgehoben worden. Trotz diesem sehr 
wichtigen Beitrag eines bekannten Hochofenfachmannes 
rückte der Wert des Schüttgewichtes als Prüfgröße nicht in 
den verdienten Vordergrund, vielmehr blieb es nach wie 
vor bei der alleinigen Prüfung der Trommelfestigkeit. Zwei 
der Hauptgründe, aus denen heraus die allgemeine Ein
führung einer als so wichtig erkannten Eigenschaft des 
Kokses versagt blieb, mögen wohl sein, daß Killing mit dem 
Begriff des Schüttgewiehtes die nur laboratoriumsmäßig 
durch Vielzahlprüfung schwierig zu erfassende und streng
genommen nicht maßgebende Eigenschaft des Gesamtporen
raumes verband, und daß er auf eine Veranschaulichung der 
Hochofenbetriebsergebnisse in Abhängigkeit vom Schütt
gewicht verzichtete.

Diese offengebliebene Lücke wurde durch einen kürzlich 
veröffentlichten Beitrag von Ch. G. T h i b a u t 3) geschlos
sen. Diese sehr beachtlichen Mitteilungen werden im fo l
genden kurz behandelt und, wo es erforderlich schien, durch 
eigene Erfahrungen des Berichterstatters ergänzt.

Da die B e s c h a f f e n h e i t  der in den Hochöfen des 
Longwy-Beckens zur Verhüttung gelangenden Kokse gegen
über der Vorkriegszeit merklich nachgelassen hatte, sollte 
ermittelt werden, welche Eigenschaften des Kokses sich 
gegen früher verändert hatten. Zu diesem Zweck wurden 
während eines gewissen Zeitraumes sämtliche verarbeiteten 
Kokse, außer der üblichen c h e m i s c h e n  Untersuchung, 
einer eingehenden p h y s i k a l i s c h e n  Prüfung unter
zogen. Von den zur Untersuchung gelangenden Kokssorten 
stammten 10 %  aus deutschen Kokereien, 15 %  aus belgischen 
Kokereien, 30 %  aus den Kokereien des Longwy-Beckens, 
45 %  aus den Kokereien Nordfrankreichs und des Pas-de- 
Calais-Beckens. Je die Hälfte dieser Kokse war in Zechen- 
und Hütteilkokereien erzeugt worden.

s) Stahl u. Eisen 51 (1931) S. 901/05.
s) Rev. Metallurgie 40 (1943) S. 129/42.
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Untersucht wurden folgende E i g e n s c h a f t e n :  
Stückigkeit, Festigkeit nach der Trommelprobe, wirk

liches spezifisches Gewicht, scheinbares spezifisches Gewicht, 
Porigkeit, Feuchtigkeit und Aschengehalt. Außerdem er
mittelte jedes Hochofenwerk durch Ausmessen und A b
wiegen von etwa zehn beladenen Hängebahnwagen je  Koks
zug das Schüttgewicht des Kokses (auf trockenen Koks be
zogen). Außer diesen auf Grund genau festgelegter Prüf
verfahren ermittelten Zahlenunterlagen wurden für jede 
Kokssorte noch b e s o n d e r e  A u f z e i c h n u  n g e n über 
Aussehen, Klang, Farbe und Schwere des Kokses vorgenom
men. Desgleichen wurde jede Kokssorte auf Grund ihres 
Verhaltens im Hochofen mit einer rohen P u n k t b e w e r 
t u n g  gekennzeichnet. Trotz der vielen Fehlermöglichkeiten 
betriebstechnischer Art, welche sich einer solchen rohen Be
wertung des Kokses entgegenstellen, war eine mittlere A b
schätzung des Koksverhaltens möglich, die zweifelsohne 
äußerst empirisch, aber nichtsdestoweniger zweckentsprechend 
ausreichend genau war. D ie hierbei gewählte P u n k t 
s k a l a  lautet wie folgt:

0 für regelmäßig schlechten Koks,
2.5 für mäßigen Koks,
5 für Koks mittlerer Beschaffenheit,
7.5 für ziemlich guten Koks,

10 für regelmäßig guten Koks.
D ie Durchschnittsergebnisse der physikalischen Prüfung 

sowie diejenigen der praktischen Punktbewertung ergaben 
die in Bild 1 dargestellte Uebersicht.
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Bild 1.

F  G H J  
Koksprobe

Durchschnittswerte der Prüfergebnisse an den 
verschiedenen Koksen.

Die E r g e b n i s s e  der S t ü c k g r ö ß e n e r m i t t 
l u n g  liefern keine M öglichkeit zur Erkennung von Unter
schieden im Verhalten der Kokse. So weisen die zweifels

ohne als schlecht erkannten Kokse B und D höhere Grob- 
komanteile auf als z. B. die sich allgemein vorzüglich ver
hallenden deutschen Kokse. Während der Prozentsatz der 
Körnung über 40 mm von einem Koks zum ändern wenig 
schwankt, ist im Gegenteil der Anteil der Korngröße über 
80 mm sehr unterschiedlich, ohne allerdings irgendeinen Zu
sammenhang, mit der praktischen Punktbewertung erkennen 
zu lassen.

Stückgrößenmäßig gesehen wird vor allem ein sauberer 
und eng klassierter Koks gewünscht. Die Stückgröße des 
Kokses ist das nächstliegende Mittel zur Regelung der Ver
brennlichkeit. Koksstücke von übertriebener Größe bieten, 
abgesehen von besonderen örtlichen Hochofenbetriebs
verhältnissen, keine Vorteile, da sie eine zu geringe Ober
fläche aufweisen und demnach vor den Formen zu lang
sam verbrennen. Desgleichen ist ein K oks zu kleiner 
und kleinster Stückgröße von noch zweifelhafterem Wert, 
da die an sich erwünschte größere Oberfläche durch die 
sehr nachteilige starke Erhöhung des Durchflußwider
standes der Gasströmung weit überdeckt wird. Das ge
steigerte Verlangen der Hochöfen nach großstückigem 
Koks scheint danach weniger als Folge des höheren inneren 
Wertes eines solchen Kokses entstanden zu sein, als viel
mehr auf Grund der damit verbundenen Gewähr, daß er 
nach den unteren Korngrenzen hin sauberer ist. Zur Er
füllung der sauberen Klassierung des Kokses ist der nach
teilige Umweg über sehr großstückigen Koks nicht er
forderlich, wenn der Koks ausreichend stückfest ist. Ein 
vorteilhafteres Verfahren besteht darin, den Rohkoks gröber 
abzusieben, den Siebdurchfall erneut zu trennen und die 
hierbei gewonnene Körnung 20 bis 40 mm dem Hochofen 
in geschlossener Gicht aufzugeben. In dieser sehr engen 
Konibegrenzung wirkt sich die Kokskleinstückigkeit, beson
ders wenn nur vereinzelte Zwischengichten dieser Körnung 
erfolgen, für den Durchflußwiderstand weniger nachteilig aus.

Trotz der nicht zu unterschätzenden Bedeutung der 
Kokskörnung kommt nun ihre unmittelbare Bestimmung 
weniger für die laufende Ueberwacliung des Kokses in Frage. 
Auf ihre Durchführung wird allgemein nur in Sonderfällen 
zurückgegriffen, sei es zur F e s t s t e l l u n g  der Einwir
kung von A e n d e r u n g e n  in der Koksbehandlung, in 
der Mischung und Körnung der Kokskohle, in der Art 
des Füllens der Koksöfen (Schütten oder Stampfen) und 
in der Verkokungsgeschwindigkeit (breite oder schmale 
Ofenkammern, höhere oder niedrigere Verkokungstempera
turen).

Zufriedenstellende Anhaltspunkte über die besonders 
nachteiligen Verschiebungen wegen der engen und sauberen 
Koksklassierung lassen sich -ganz allgemein durch F e s t 
s t e l l u n g  des S c h ü t t g e w i c h t e s  gewinnen. Dies ist 
besonders dann der Fall, wenn Kokse gleicher Herkunft 
geprüft werden.

D ie B e s t i m m u n g e n  des P o r e n r a u m e s  liefern 
gleichfalls enttäuschende Ergebnisse. Sämtliche zur Ermitt
lung der Porigkeit in Anwendung befindlichen Verfahren 
haben den Nachteil, in zu starkem Maße von der Geschick
lichkeit und Aufmerksamkeit des Ausführenden abzuhängen. 
Hinzu kommt noch, daß bei den für diese Verfahren in 
Frage kommenden kleinen Probemengen nur schwer ein
wandfreie nicht streuende Werte für den Durchschnitt eines 
Koksbrandes oder gar einer Kokslieferung zu erhalten sind. 
Außerdem ist der Gesamtporenraum eines Kokses, wie er 
üblicherweise bestimmt wird, wegen des Verhaltens des 
Kokses im Hochofen streng genommen nicht m aßgebend; 
zumindest hat dieser Wert nur beschränkte Bedeutung.

Eine Beziehung zwischen dem hei diesen Versuchen er
mittelten s c h e i n b a r e n  s p e z i f i s c h e n  G e w i c h t  
und dem durch Hängebahnwagen festgestellten S c h ü t t -  
g e  w i c h t  des Kokses ist nicht zu erkennen. Das gleiche 
trifft für das w i r k l i c h e  spezifische Gewicht zu. Die 
Porigkeitswerte selbst stehen nicht immer in Einklang mit 
den durch die einfache Beobachtung des Kokses gemachten 
Feststellungen. So ergibt z. B. der stets sehr dichte, kom 
pakte Koks B bei den Versuchen eine mittlere Porigkeit, 
d ie über1 derjenigen der zweifellos weniger dichteren 
Kokse E und K  liegt.

Der A s c h e n g e h a l t  scheint, abgesehen von seinem 
chemischen Einfluß im Schmelzbad, keine Erklärung für 
das unterschiedliche Verhalten der Kokse zu liefern. Unab
hängig hiervon sei festgehallen, daß zu hohe Aschengehalte 
der K okskohle die physikalische Beschaffenheit des Kokses 
beeinträchtigen, und daß dieser nachteilige Einfluß des
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Aschengehaltes in den vorliegenden Koksen insofern nicht 
klar zum Ausdruck kam, als, abgesehen vom  Aschengehalt, 
noch andere in gleicher nachteiliger Richtung sich aus
wirkende Einflüsse hineinspielten; auch Thibaut erwähnt 
sie eingangs seines Berichtes. Durch den Ausfall der eng
lischen Kokskohleneinfuhr entstand eine Verknappung der 
Kokskohlendecke, die dazu zwang, K o h l e n m i s c h u n 
g e n  mit hohem Anteil an M a g e r k o h l e n  und anderen 
ungeeigneten Kohlensorten zu verarbeiten. Zu diesen r o l i -  
s t o f  f  1 i ch ungünstigen Einflüssen traten noch gewisse 
Schwierigkeiten b e t r i e b l i c h e r  Art, wie ungenügende 
Vermahlung der Kokskohle, ungleichmäßige Abgarung, stark 
wechselnde und übermäßig lange Garungszeiten.

Bei der Beurteilung des Einflusses hoher Aschengehalte 
der Kokskohle auf die p h y s i k a l i s c h e  B e s c h a f f e n 
h e i t  des Kokses ist zu berücksichtigen, daß die Asche nicht 
als reines Gestein, sondern in Gestalt von a s c h e n -  
r e i c h e n  S c h i c h t e n  in der K ohle auftritt, und daß 
mit steigendem Aschengehalt die spezifisch schwereren 
aschenreichen Schichten in der K ohle eine sehr starke An
reicherung erfahren. Diese Ansammlung teils schlecht 
schmelzender, teils sich inert verhaltender aschenreicher 
Schichten kann nun in ihrer ungünstigen Wirkung je  nach 
der vorliegenden K om form  und -feinheit der aschenreichen 
Schichten in der Kokskohle sowie auch je  nach dem In
kohlungsgrad der K okskohle selbst in Art und Ausmaß ver
schieden an der physikalischen Beschaffenheit des Kokses 
zum Ausdruck kommen. Die feinere und feinste Kornform  
und -Verteilung der aschenreichen Schichten in der K oks
kohle bewirkt eine Beeinträchtigung der B i l d s a m k e i t  
der K ohle, die bei K ohlen niedrigen Inkohlungsgrades so
gar zum Verlust des Kokungswertes führen kann. Ver
minderung der Abriebfestigkeit, Erhöhung der Stückdichte 
und Verringerung der Gesamtporenoberfläche sind die für 
die physikalische Beschaffenheit .des Kokses nachteiligen 
Folgen.

Aschenreiche Schichten von gröberer, meist flacher bis 
blättriger K oniform  bleiben am Schmelzfluß der K ohle 
mehr oder weniger unbeteiligt. Ihre Anreicherung führt 
bei verringerter Stückfestigkeit zu einem dichten, ver
stopften, grobzeiligen Koksgefüge mit allen seinen brenn
technischen Nachteilen4).

D ie E i n z e l e r g e b n i s s e  des T r o m m e l v e r s u 
c h e s  bieten auch nur zum Teil Anhaltspunkte für das 
unterschiedliche Verhalten der Kokse. Dabei soll der stark 
schwankende Siebanfall über 80 mm infolge seiner A b
hängigkeit von der zur Prüfung angewandten Kokskörnung 
gänzlich außer Betracht bleiben. Der Siebanfall über 40 
liegt für sämtliche Zechenkokse über 80 % . Trotzdem ver
halten sich diese K okse sehr verschieden im Hochofen, und 
zwar die einen gut, andere mittelmäßig und noch andere 
sehr schlecht. Das schlechte Verhalten der Kokse wird 
wohl, abgesehen von rein betriebstechnischen Einflüssen, 
hauptsächlich eine Folge des zu hohen Inertstoffanteils in 
der Kohlenmischung sein. Die B e i m i s c h u n g  von 
I n e r t s t o f f e n  zu gut kokenden Kohlen erhöht die 
Stückfestigkeit des Kokses, dies allerdings in zu weit ge
triebener Form auf Kosten der wirklich spezifischen Eigen
schaften des Kokses. Erwartungsgemäß zeigt die Kurve des 
Siebanfalls »her 20 mm etwa ähnlichen Verlauf wie die
jenige des Prozentsatzes über 40 mm. Dies gilt auch in 
gewissem Grade für die Kurve des Siebanfalls über 10 mm, 
die in Form des Unterschieds, d. h. des Anteils 0 bis 
10 mm, aufgetragen ist.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die besseren Kokse 
auch die besseren Trommelwerte ergeben. Diese Feststellung 
ist aber nicht umkehrbar, und zwar geben die schlechten 
K okse sehr annehmbare Werte, und manche mittelmäßige 
K okse streuen mehr oder weniger nach der einen oder an
deren Richtung hin. D ie Trommelversuche können dem
nach weder in relativer noch in absoluter Hinsicht einen 
alleinigen Maßstab zur Beurteilung eines Kokses abgeben. 
Diese Einschränkung zwingt zur Einführung einer z u s ä t z 
l i c h e n  a n d e r e n  K e n n g r ö ß e .

Die Lösung brachte die Einführung der B e s t i m m u n g  
d e s  S c h ü t t g e w i c h t e s  d e s  K o k s e s ,  wobei tat
sächlich festgestellt wurde, daß die besten Kokse regelmäßig 
auch die leichtesten und die schlechtesten die schwersten 
waren. Ein Vergleich der in Bild 1 dargestellten Kurven 
untereinander ergibt, daß keine dieser Kurven den gleichen 
Verlauf wie die Kurve der praktischen Punktbewertung auf

4) H o f f m a n n ,  H. ,  und F.  L.  K i l h l w e i n :  Glück
au f 71 (1935) S. 625/39 u. 657/65.

weist, ausgenommen im umgekehrten Sinne die Kurve des 
Schüttgewichtes und in geringerem Umfang« die Kurven 
der Trommelergehnisse. Diese Feststellung läßt demnach 
erkennen, daß zwischen dem V e r h a l t e n  des Kokses i m 
H o c h o f e n  einerseits und dem S c h ü t t g e w i c h t  und 
den T r o m m  e i w e r t e n  des Kokses anderseits ein ein
faches A b h ä  n g i g k e i t s  V e r h ä l t n i s  besteht. Dieses 
läßt sich durch Aufstellen einer aus Scliüttgewiclit und 
Trommel werten bestehenden Funktion ausdrücken, dessen 
Veränderungen in etwa linear mit der Punktwertzahl ver
laufen.

Bezeichnet man mit 
40 den Siebanfall über 40 111111 nach dem Trommeln,
20 den Siebanfall über 20 111111 nach dem Trommeln,
10 den Anfall an Koks 0 bis 10 mm nach dem Trommeln,
d das Schüttgewicht des Kokses, auf Trockengewicht be

zogen,
m, n, p, q entsprechende Zahlenwerte, so würde diese Funk
tion wie folgt lauten: m 40 +  11 20 +  p 10 +  q d.

D ie bequeme und rasche Anwendung dieser Funktion 
setzt die Einführung einfacher Zahlenwerte voraus.

Bei der Besprechung der Ergebnisse über die Trom mel
versuche wurde bereits der prozentuale Siebanfall über 40, 
20 und 10 111111 als wichtig erkannt. V on diesen drücken 
besonders die beiden ersten die eigentliche Stückfestigkeit 
des Kokses aus, während der letzte einen rohen Maßstab 
über die nicht minder wichtige Abriebfestigkeit liefert. 
Wenn auch in Bild 1 d ie Kurven des Siebanfalls über 
40 111m und diejenige des Prozentsatzes über 20 mm sozu
sagen gleichen Verlauf aufgezeigt haben, so ist trotzdem 
die gleichzeitige Angabe des Siebanfalls über 20 111111 sehr 
empfehlenswert, da sie besonders in Fällen stark splittrigen 
Kokses sozusagen die Ergebnisse des Siebanfalls über 40 mm 
ergänzt. So liefert die Z u s a m m e n f a s s u n g  der P r o 
z e n t s ä t z e  über 40 mm, über 20 mm und des Kornes 0 
bis 10 mm eine Wertzahl, die eiii umfassenderes Gesamt
ergebnis des Trommelversuches abgibt. Da sich der Prozent
satz 0 bis 10 111111 im Hochofen nachteilig auswirkt und dort 
einen wirtschaftlichen Verlust darstellt, muß er in der 
Summe m it negativem Vorzeichen eingesetzt werden. In 
Bild 1 ist die Kurve der zusammengefaßten Trommelwerte 
gleichzeitig eingetragen. In ihrem Verlauf legt sich diese 
Kurve schon wesentlich besser an diejenige der praktischen 
Kokswertziffer an, als dies für die Kurven der einzelnen 
Siebanfälle der Fall ist. I11 der Funktion muß desgleichen 
das Schüttgewicht d mit negativem Vorzeichen versehen 
sein, da sich die Koksbescliaffenheit im umgekehrten Sinne 
zur Stückdichte verbessert.

Nach eingehender Prüfung verschiedener auf dieser 
Grundlage aufgestellter Funktionen wurde eine nach fo l
gender Formel ermittelte Kurve gewählt, die den gestellten 
Bedingungen weitgehend entspricht und gleichzeitig den 
Vorzug großer Einfachheit aufweist:

T  =  40 +  20 — 10 —  200 d.
Ein Vergleich der Kurve der p r a k t i s c h e n  Wertzahl 

und derjenigen der p h y s i k a l i s c h e n  Wertzahl T  er
gibt folgende Feststellung:

1. Beide Kurven weisen gleichen Verlauf auf.
2. Eine zufällige Abweichung der einen Zahl des Tromm el

versuchs wird durch seine Verbindung mit den an
deren Größen der Gleichung verdeckt.

3. Eine starke Abweichung der Einzelergebnisse des Trom 
melversuchs tritt durch ihre Summierung auffallender 
in Erscheinung.

4. Das Schüttgewicht ist entsprechend seiner großen prak
tischen Wichtigkeit mit einer hohen Zahl versehen.

Diese Formel kann nun nicht nur zur Feststellung der 
Beschaffenheit eines Kokses vor seiner Verwendung benutzt 
werden, sondern sie wird auch wertvolle Dienste bei der 
V e r f o l g u n g  der A u s w i r k u n g  von rohstoff- und be
triebstechnischen A e n d e r u n g e n  in der Kokerei leisten.

Als B e i s p i e l  sei ein Koks gewählt, dessen Werte für 
40 mm, 20 mm, 10 mm und d folgende Wertzahlen ergeben: 

T  =  66 +  84 —  12 —  200 X 0,480 =  42.
Es handelt sieb demnach um einen verhältnismäßig leich

ten Koks, dessen Tronmielwert allerdings unzureichend ist. 
Man kann nun die U e b e r l e g u n g  anstellen, dieser Koks 
wäre in seiner physikalischen Beschaffenheit zufriedenstellen
der, wenn seine Wertzahl T  mindestens gleich der Zahl 60 
käme. W elchen W ert müßte also der prozentuale Anfall 
über 40 111m haben unter der Annahme, daß das Schütt
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gewicht des Kokses unverändert bleibt? Beispielsweise 
könnte man wie folgt schreiben:

(40) =  60 —  90 +  9 +  200 X 0,480 =  75 % .
Das heißt, es genügt nicht, daß ein Koks leicht ist, es 

muß vielmehr gleichzeitig auch den Ergebnissen des Trom 
melversuchs Rechnung getragen werden. Desgleichen 
könnte man auf Grund ausgezeichneter Trommelwerte eines 
an sich zu schweren Kokses das wünschenswerte Schütt
gewicht errechnen, woraus sich ergibt, daß ein fester Koks 
nicht befriedigt, wenn er zu kompakt ist.

Aus den S a a r k o k e r e i e n  sei noch folgendes Bei
spiel herausgegriffen: Ein Saar-Hüttenkoks hat bei der Prü
fung eine Tronnnelfestigkeit von 65 (40 m m ), 8o (20 mm) 
und 7 (unter 10 mm) und ein Schüttgewicht von 460 kg/m 3 
ergeben.

Die Wertzahl dieses Kokses beträgt:
65 +  88 —  7 —  200 X  0,460 =  53.

Beim Versuch, die Festigkeit des Kokses durch wesent
lich stärkere Inertstoffmagerung zu erhöhen, wurden fo l
gende Prüfzahlen erhalten:

75 (40 m m ), 88 (20 m m ), 9 (unter 10 mm) und 520 kg/m 3. 
Hieraus ergibt sich eine Kokswertzahl von

75 +  88 —  9 —  200 X 0,520 == 50.
D ie stärkere Inertstoffmagerung hat demnach keine Ver

besserung des Kokses erbracht, da mit der Steigerung der 
Koksfestigkeit (über 40 mm) die Stückdichte und mithin 
das Schüttgewicht des Kokses übermäßig erhöht wurden. 
Auch hat sich die Abriebfestigkeit des Kokses etwas ver
schlechtert. D ie übermäßige Erhöhung des Inertstoffzusatzes 
hat also bereits die plastischen Eigenschaften der Kokskohle 
und mithin das Koksgefüge stark benachteiligt. D ie ge
wünschte Steigerung der Koksfestigkeit hätte in diesem 
Falle durch einen gleichzeitigen Zusatz an Halbfett- oder 
Fettkohle erfolgen müssen.

Bei r e g e l m ä ß i g e r  V e r f o l g u n g  der W e r t 
z a h l  T wird sich alsbald für jede Hochofenanlage heraus- 
stellen, bei welchem Mindestwert von T  Schwierigkeiten 
im Gang der Hochöfen auftreten. Es ist also unter allen 
Umständen darauf zu achten, daß dieser Mindestwert nicht 
unterschritten wird. D ie Kenntnis der Kokswertzahl T  ist 
aber nicht nur für den einwandfreien Hochofengang von 
Bedeutung, sondern sie spielt, wie die nachfolgenden Aus
führungen darlegen, auch wegen der Koksverbrauchszahlen 
eine wichtige Rolle.

Um die Anwendung der durch Aufstellung der Wert
zahl T gezogenen Schlußfolgerungen zu erweitern, hat Thi- 
baut auf Grund der vorliegenden Prüfergebnisse den Wert 
der Zahl T für alle in dem Zeitraum von 1935 bis 1942 
in den Hochöfen von Longwy verbrauchten Kokse errechnet 
und versucht, die so gefundenen Wertzahlen in Beziehung 
zu den Koksverbrauchszahlen zu bringen. Hierzu wurden 
durch Anwendung eines rechnerischen Verfahrens, das in 
der Originalarbeit ausführlich angegeben ist, gewisse den 
Einfluß des Kokses auf den Verbrauchssatz verdeckende Ein
flüsse, wie Zusatzstoffe (Schrott- oder Roheiseneinsatz), 
Eisenausbringen und Durchsatzleistung, ausgeschaltet, so daß 
in dem berichtigten Verbrauchswert weitgehend der Einfluß 
des Kokses zum Ausdruck kam.

11W
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Koltswertzahl T
Bild 2. Abhängigkeit dee Koksverbrauches von der K oks
wertzahl T . (Die Koksverbrauchszahlen sind auf ein Eisen- 

ausbringen von 28 % bezogen.)

Die s c h a u b i l d l i c h e  D a r s t e l l u n g  der Ergeb
nisse gibt Bild 2 wieder, in dem die Kokswertzahl T  auf 
der Abszisse und die berichtigten monatlichen Koks
verbrauchszahlen der Jahre 1935 bis 1942 für ein Eisen

ausbringen von 28 %  auf der Ordinate aufgetragen sind. 
Man erkennt, daß die einzelnen Kreise, welche die von der 
Wertzahl abhängigen Koksverbrauchswerte darstellen, sehr 
stark streuen, was zweifelsohne darauf beruht, daß nicht 
sämtliche, sondern nur einige Einflüsse auf den Koks- 
verbraueh ausgeschaltet wurden. Man erkennt, daß die 
Kreise in einem breiten Band erscheinen, und daß sich die 
Lage dieses Bandes mit steigender Kokswertzahl T  nach 
niedrigeren Koksverbrauchszahlen verschiebt. Durch Inter
polation der Werte erhält man eine Gerade, deren Gleichung 
wie folgt lautet:

m =  mn +  5 (80 -— T ) ; 
darin ist m =  Koksverb rauchszahl und m u — Koksver
brauchszahl bei T  =  80. Die Gleichung besagt, daß einer 
Erhöhung der Wertzahl T  um einen Punkt eine Erniedri
gung der Koksverbrauchszahl um 5%o entspricht.

Mit diesen Erkenntnissen und Vorschlägen hat Thibaut 
zweifelsohne einen äußerst wichtigen Beitrag zur Frage 
der Bewertung von Hochofenkoks geliefert. Wieweit 
die von ihm aufgestellte Formel der physikalischen Koks
wertzahl in  seiner ursprünglichen Form veraUgemeinert 
werden kann, muß nun die Hochofenpraxis erweisen. V or
erst sei nur darauf hingeweisen, daß die von Thibaut unter
suchten Kokse, absolut betrachtet, durchweg mittelschwere 
Dis sehr schwere Kokse waren; ihr Schüttgewicht lag 
innerhalb 465 bis 580 kg/m3. Der Bereich von sehr 
leichten bis mittelschweren Koksen wurde also nicht in 
die Untersuchung der Bewertung einbezogen. Daß bei den 
sehr leichten Koksen die aufgestellte Formel der Koks
wertzahl, schon rein überlegungsmäßig betrachtet, mit den 
Ergebnissen des Hochofenbetriebes nicht in Einklang zu 
bringen ist, soll in einem noch folgenden Bericht dargelegt 
werden. Dies ändert aber nichts an der grundsätzlichen 
Erkenntnis, daß die Werte des Trommelversuches und des 
Schüttgewichtes die wichtigsten physikalischen Eigenschaften 
zur Kennzeichnung eines Hochofenkokses darstellen. Hier
mit gewinnen auch ' die Durchführungsvorschriften, die 
Fehlermöglichkeiten und der Genauigkeitsgrad der Bestim
mungen des Trommelversuches und des Schüttgewichtes an 
Bedeutung. Sie sollen Gegenstand eines noch folgenden Be
richtes sein. H e i n r i c h  H o f ' f m a n n .

Leistungssteigerung von Wasserenthärtungs
anlagen

An die Energieerzeugungsanlagen werden im Kriege er
höhte Anforderungen gestellt. Dies gilt auch für die Kessel
häuser. In Zusammenhang damit steht eine verstärkte An
spannung der Speisewasserversorgung und zwangsläufig eine 
erhöhte Belastung der zugehörigen Enthärtungseinrichtungen.

W ie es m öglich war, auf einem amerikanischen Werk 
auch ohne Anschaffung zusätzlicher Enthärter den vermehr
ten Speisewasserbedarf eines Kesselhauses zu decken und 
dabei doch den Forderungen nach einem sauberen Kessel
betrieb nachzukommen, beschreibt W. D. V i n t 1).

In dem Bericht werden Erfahrungen mit einer Enthär
tungsanlage verwertet, die ursprünglich für eine Leistung 
von 2,65 m3/h  vorgesehen war. Das zu versorgende Kessel
haus hat drei kleinere Einheiten mit einer Lektung von je  
1,8 t Dampf stündlich und einen größeren Kessel mit 3,6 t 
Dampf/h. Der Dampfdruck beträgt 11,2 atü.

Während in der Friedenszeit die Kessel abwechselnd in 
Betrieb waren, brachte der Krieg die gleichzeitige Inan
spruchnahme aller Einheiten. Trotz Hinzunahme von leid
lich weichem Wasser aus dem städtischen Netz (Härte 2,7 g 
CaC03 auf 3,78 D zu dem enthärteten Rohwasser reichte 
die Leistung der Enthärtungsanlage nicht aus, um einen ein
wandfreien Kesselbetrieb durchzuführeu. Die Betriebslei
tung entschloß sich zur Anwendung des sogenannten T ü r -  
S c h w e l l e v e r f a h r e n s ,  über das schon früher an die
ser Stelle berichtet wurde2).

Das R o h w a s s e r  hat eine Gesamthärte von 11,46 g 
auf 3,78 1, die durch Kalk-Soda-Zusatz auf etwa 1,2 bis 1,5 g 
erniedrigt wird. Die Güte des enthärteten Speisewassers wird 
durch Untersuchungen laufend überwacht. Zum Ausfällen der 
schwebenden Teilchen wird aus einem über dem Enthärter 
befindlichen Behälter noch Alaunlösung zugegeben. Das 
austretende weichgemachte Speisewasser geht noch durch 
ein Holzwollefilter. Die Temperatur im Enthärter wird 
durch zwei Dampfschlangen auf 60 0 gehalten.

*) Iron and Steel 16 (1943) S. 465/67.
= ,) Stahl u. Eisen 62 (1942) S. 883/86.
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Mit verhältnismäßig einfachen Mitteln liat das Werk den 
S p e i s e w a s s e r v o r w ä r m e r  eingerichtet. Er besteht 
aus einem rechteckigen Behälter, der allseitig mit einer 
Asbestlage von etwa 75 mm D icke isoliert ist. D ie Behei
zung erfolgt durch drei Brenner, die mit Hochofengas be
trieben werden (Bild 1). Die Abmessungen des Vorwärmers

Bild 1. Ansicht des Speisewasservorwärmers.
W = Gebrauchswasser vom Enthärter
Z W  = Zusatzwasser (städtische Wasserleitung)
SpW  = Speisewasserzufluß zum Kessel
B = Hochofengasbrenner
W S = 7 5  mm Wärmeechultz
T  = Bimetallthermometer
SA' = Schwimmerventil.

betragen 2,3 X  2,3 X  2,1 m3. Es werden etwa 300 in3 Hoch
ofengas stündlich verfeuert. Der Vorwärmer dient gleich
zeitig als Mischgefäß für das enthärtete Rohwasser und das 
städtische Wasser. In die Leitung zu den Speisepumpen ist 
ein Thermometer eingebaut, das sorgfältig überwacht wird, 
besonders mit Rücksicht auf den Sauerstoffgehalt des Speise
wassers. Bild 2 zeigt die Abhängigkeit des Sauerstoffgehalts 
von der Temperatur. Vint empfiehlt auch, die Speisewasser- 
temperatur möglichst hoch zu halten, um die Korrosion in 
den Dampfleitungen zu verhindern. Obgleich eine Tem pe
ratur von 93 °  angestrebt wurde, kommt das W erk nur 
auf 70 ° . D ie Erwärmung von etwa 6,8 m3 Wasser von 10 ° 
auf 93 °  erfordert fünf Gasbrenner, von denen nur drei 
wegen Platzmangels untergebracht werden konnten.

Bild 2. Abhängigkeit des Sauerstoffgehalts im Speisewasser 
von der Temperatur.

Das S p e i s e w a s s e r  hat nach erfolgter Zumischung 
von städtischem Wasser eine Härte von 2,0 bis 2,4 g, die 
nach kurzer Betriebszeit die Kesselrohre stark verkrusten 
würde. Um den gewünschten Druck von 11,2 atü zu halten, 
findet eine schnelle Verdampfung statt. Bei der- vorliegen
den Kesselbauart stehen die Kesselrohre so eng beieinander, 
daß sich erhebliche Schwierigkeiten einstellen würden, wenn 
der Kessel abgeklopft werden müßte. Die Aufgabe war also, 
trotz der erhöhten Belastung der Enthärtungsanlage sowie 
des Vorwärmers ein weiches und sauberes Speisewasser zu 
schaffen.

Hierfür kam das „Türschwelleverfahren“  in Frage, das 
bekanntlich mit Natriumhexametaphosphat arbeitet. Das ge
löste Natriumhexametaphosphat wird dem Speisewasser 
durch eine besondere Zufuhrleitung in Abständen von je  
vier Stunden zugesetzt. D ie zugeführten Mengen müssen so 
bemessen sein, daß eine Kesselwasserprobe einen Phosphat
gehalt von etwa 1 g auf 3,78 1 (1 amerikanische Gallone) 
ergibt. Ist dies der Fall, beträgt die Härte 0 ° . Bei einer 
Härte des Speisewassers von 2,0 g werden auf 3780 1, d. h. 
1000 Gallonen, etwa 90 g Natriumhexametaphosphat benötigt.

D ie Wirkung des Natriumhexametaphosphats schildert 
Vint wie folgt. D ie chemische Formel lautet N aP03, jedoch

muß auf Grund des Molekulargewichts die Formel 
(NaPO;i) 6 lauten. In heißen Lösungen, die kaustische Soda, 
also NaOH enthalten, entsteht das Orthophosphat Na3P 0 4. 
Im Kessel bildet das Natriumorthophosphat mit den die 
Verkrustungen darstellenden Salzen das unlösliche Kalzium
phosphat Ca3(P 0 4)2. 3 CaC03 +  2 NaPG3 +  4 NaOH =  
Cas(P 0 4) 2 +  3 Na2C 0 3 +  2 HaO. Daraus ergibt sich, daß 
300 Gewichtsteile CaCÖ3 204 Teile  NaPOs fordern.

Im vorliegenden Fall wurden für jeden der in Betrieb 
befindlichen Kessel alle vier Stunden 85 bis 113 g NaPO., 
zugegeben, wodurch Nullhärte erreicht wurde. A uf jeden 
Fall muß durch Versuche der erforderliche Zusatz von 
Natriumhexametaphosphat ermittelt werden, zumal da dieses 
im Kessel auch mit den noch vorhandenen Resten von 
Rohrverkrustungen reagiert.

Nachdem Vint noch kurz auf die Rolle der K o h l e n 
s ä u r e  i m  D a m p f  für das Auftreten der Korrosion auf
merksam gemacht hat, empfiehlt er als besonders wichtig 
ein regelmäßiges A u s  s c h  l a m m e n  d e r  K e s s e l  alle 
24 h. Bei der beschriebenen Anlage wird dies durchgeführt. 
Als ebenso wichtig für die Entlastung der Enthärtungs
anlagen bezeichnet er die vollständige Erfassung des K on
densats. Fritz Braun.

Staubsack, Leitungen und Kanäle 
bei Gaserzeugeranlagen

Eine unzweckmäßige Ausführung zeigt die in Bild 1 dar
gestellte Anlage, wo das Gasabsperrventil über dem Austritts
stutzen des Staubsacks angebracht ist. Da ein derartiges 
Ventil niemals dicht schließt, so muß es bei Instand
setzungsarbeiten im Gaserzeuger erst mit Sand zugedeckt 
werden. Das ist aber bei der ausgezogen dargestellten An
ordnung (Ventil bei a) meist nicht möglich, weil der 
Ventilkasten vom  Sammelkanal her unter Gasdruck steht 
und man die Klappe vor dem Ventil nicht öffnen kann. 
Es strömt dann Gas durch das undichte Ventil in den 
Staubsack und Gaserzeuger und gefährdet dort die mit der 
Instandsetzung beschäftigten Leute, zumal wenn die Be
lüftung des Gaserzeugers nicht ausreicht, weil nur ein Mann
loch vorhanden und dieses bei weitem zu klein ist.

Aus diesem Grunde sollte das Absperrventil hei b an
geordnet sein, d. h. nicht über dem Staubsack, sondern 
über dem zum Sammelkanal führenden Fallrohr. Bei ge
schlossenem Ventil ist dann der Ventilkasten drucklos, so 
daß man ihn öffnen und das Ventil mit Sand zudecken 
kann. Man kann dann nicht nur im Gaserzeuger, sondern 
auch im Staubsack und in der Verbindungsleitung bis zum 
Ventilkasten Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten vor
nehmen, ohne den übrigen Betrieb (Gaserzeuger und Oefen) 
stillsetzen zu müssen.

Bild 1. Falsche (a) und richtige (b) Anordnung des Gas- 
absperrventils und andere Einzelheiten.

Außerdem ist die waagerechte Führung der Verbindungs
leitung c unzweckmäßig, da sie zu Verstopfungen neigt. 
Richtig ist die darüber g e s t r i c h e l t  gezeichnete Ver
bindung mit auf- und absteigendem Schenkel und Reini
gungsklappe im Scheitel.
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So grundsätzlich falsch die Anordnung des Ventils über 
dem Austrittsstutzen des Staubsacks ist, so könnte man 
dennoch Unfälle vermeiden, wenn man vor dem Einsteigen 
in den Gaserzeuger einige Vorsichtsmaßnahmen träfe. Man 
würde in diesem Fall sämtliche am Staubsack befindlichen 
Klappen öffnen, nämlich die Entleerungsklappe d, die Rei- 
nigungsklappe e und die möglichst vorzusehende Explosions
klappe f  sowie das Absperrventil der Anheizleitung (Ka
inin) g. Leider wird mitunter von solchen einfachen V or
beugungsmaßnahmen kein Gebrauch gemacht, vielleicht 
weil man die Gefahr nicht ernst genug nimmt.

Auch hei der richtigen, im Bild 1 gestrichelt gezeich
neten Ausführung und Anordnung und bei Abdichtung des 
Ventils mit Sand m uß man stets mit einem möglichen 
Undichtwerden des Ventils während der Instandsetzungs
arbeiten rechnen und aus diesem Grunde sämtliche Klappen 
zwischen Ventil und Gaserzeuger öffnen, vor allem auch 
die Klappe im Scheitel der gestrichelten Verbindungsleitung, 
die als höchster Punkt besonders günstig für die Abführung 
der Gasschwaden ist.

Im übrigen ist es zu bedauern, daß die Anheizleitung 
(Kamin g in Bild 1) bei vielen Anlagen fehlt. Bei an
deren Anlagen ist sie zwar vorhanden, wird aber nicht 
gebraucht; oft ist sie abgeflanscht, weil das dazugehörige 
Absperrventil nicht vorhanden ist. Lieber läßt man in 
solchen Betrieben die Anheizgase durch den Kohlentrichter 
entweichen und den Aufenthalt auf der Bühne unmöglich 
machen.

W ie schon angeführt, ist es möglich, die Anheizleitung 
zur Abführung von Gasschwaden hei Instandsetzungen aus
zunutzen. Um aber eine genügende Wirkung zu erzielen, 
wäre unten in die Anheizleitung eine nach oben gerichtete 
Preßluftdüse einzubauen, die eine gewisse Saugung erzeugt 
(vgl. Bild 1).

Zum Bild 1 ist noch zu bemerken, daß die Verbindungs
leitung zwischen Gaserzeuger und Staubsack so kurz wie 
irgend m öglich sein soll. Einström- und Ausströmende die
ser Verbindung sollten nach unten abgeschrägt sein ( B i l dl ) ,  
damit sich kein hoher Berg an dieser Stelle bilden kann. 
Um bei nicht zu großer Bauhöhe des Gaserzeugers einen 
möglichst großen Querschnitt dieses Verbindungsstutzens 
und damit eine möglichst geringe Geschwindigkeit zu er
reichen, wird er oft oval ausgeführt. Besser wäre eine 
h a l b r e c h t e c k f ö r m i g e  Querschnittsform, wie sie im 
Teilbild A  des Bildes 1 angedeutel ist. D ie Gefahr von 
Verstopfungen an dieser besonders gefährdeten Stelle würde 
dann am geringsten sein, da damit die freie Höhe gleich
mäßiger ist als beim elliptischen Querschnitt.

Der Staubsaek wird oft viel zu klein gewählt (vgl. 
Bild 1). Das Gas kann sich dann im Staubsack nicht be
ruhigen, da der eintretende Gasstrom bis zur Rückwand 
durchschlägt und die feineren Staubteilchen in den Be
reich der Strömung am Abzug gelangen. In diesem Fall 
verstopfen sich leicht Hie Leitungsteile zum Sammelkanal, 
und es wird viel Staub im Sammelkanal abgeschieden, der 
dort nicht so leicht beseitigt werden kann.

Nach bewährten Angaben sollte der Staubsack bei run
dem Querschnitt etwa den gleichen lichten Durchmesser 
haben wie der Gaserzeuger, dabei auch ziemlich tief sein. 
Aber auch eine langgestreckte, rechteckförmige Grundriß
form mit zwei Sammeltaschen unten 
dürfte zweckmäßig sein. Die Gasströ
mung kann sich dann weit vor dem am 
hinteren Ende angebrachten Abzug be
ruhigen, und es wird weniger Staub in 
den Kanal mitgerissen.

Der Sammelkanal ist gewissermaßen 
die zweite Hälfte der Einrichtungen zur 
Staubabscheidung und wird es bleiben.
Es ist daher nicht logisch, wenn man 
zwischen diese beiden T eile lange V er
bindungsleitungen von engem Querschnitt legt (wie in 
Bild 1 gezeichnet), die sich leicht verstopfen können und 
jedenfalls gegen Ende des ein- bis zweiwöchigen Betriebs 
den Gasdruck stark vermindern oder dazu zwingen, mit 
hohem Gasdruck (mitunter 70 bis 80 mm WS) in den Gas
erzeugern zu fahren. Es ist also nur logisch, den Zwischen
raum zwischen dem Gaserzeuger und dem zum Sammelkanal 
führenden Fallrohr (das als Verbindung zwischen Absperr
ventil und Sammelkanal unvermeidlich ist) durch einen ent
sprechend l a n g e n  Staubabscheider zu überbrücken; vgl. 
die strichpunktierte Andeutung in Bild 1.

Die häufige Verstopfung des Sammelkanals bis zu drei 
Viertel seiner H öhe beweist die Richtigkeit der vorstehen
den Ueberlegungen. Daß es sich hierbei nicht nur um ab
geschiedenen Ruß, sondern auch um mitgerissenen Flug
staub handelt, beweisen die großen Mengen von körnigem 
Flugstaub, die sich in solchen Kanälen im Laufe der Be
triebszeit ansammeln.

Der Sannnelkanal selbst und auch die Zweigkauäle sind 
zum Ausbrennen und Reinigen an möglichst vielen Stellen 
zugänglich zu machen. Gewöhnlich werden zu diesem Zweck 
in der Decke Einsteigschächte und kleinere Oeffnungen vor
gesehen. Besonders bewährt hat sich die Anordnung einer 
geräumigen Grube neben dem Sammelkanal und die Aus
rüstung des Sammelkanals mit einer großen Anzahl Schiebe
türen (Bild 1), die im Betrieb gut verschmiert sind und 
dann auch genügend dicht halten, beim Ausbrennen und 
Reinigen aber geöffnet werden. Das Ausbrennen erfolgt, 
nach Verbindung mit dem Ofenkamin, indem man durch 
ein langes, unten hakenförmig gebogenes R ohr einen kräf
tigen Preßluftstrahl gegen die Flugstaubansammlungen 
richtet. Infolge der ' hohen Verbrennungstemperatur, die 
sich hierbei ergibt, und infolge der starken Wühlwirlcung 
des Preßluftstrahls leidet allerdings die Kanalausmauerung 
erheblich, besonders die Kanalsohle. Dieses Verfahren ist 
wegen der schnellen und gründlichen Reinigung und der 
Einsparung an Arbeitskräften gegenüber dem sonst üblichen 
Anspritzen mit Wasser (das das Kanalmauerwerk ebenfalls 
stark angreift) und Ausräumen von Hand vorzuziehen.

Der Sammelkanal füllt sich, wie bereits erwähnt, im 
Verlauf eines 8- bis 14tägigen Betriebs zur Hälfte bis zu 
drei Vierteln mit Flugstaub und Ruß an. Es ist daher 
wichtig, auf richtige Anordnung der seitlich abzweigenden 
Ofenkanäle zu achten. Diese dürfen gegenüber dem Sammel
kanal nicht tief liegen, sondern sie müssen hoch ange
ordnet sein, damit sie nicht durch den in  der unteren Hälfte 
des Sammelkanals abgelagerten Flugstaub verlegt werden, 
was nicht inuner beachtet wird.

D ie Frage der richtigen Ausführung, Anordnung und 
Ausrüstung der Staubsäcke, Leitungen und Kanäle ist für 
den Betrieb wichtig, und es wäre zu wünschen, daß künftig 
mehr als bisher Erfahrungen auf diesem Gebiete bekannt
gegeben würden. Es wäre aber auch zu wünschen, daß die 
Frage der B i l d u n g  von Staubablagerungcn und Staub
ansätzen einschließlich der damit zusammenhängenden W i
derstandserhöhung der verschiedenen Teile der Leitungs
und Kanalanlage durch Dauerbeobachtungen und Dauer
messungen geklärt würde, da man bisher keine klaren Er
kenntnisse, sondern nur flüchtige Vorstellungen und Ansich
ten darüber hat. G u s t a v  N e u m a n n.

Patentbericht
K l. 7 a, G r. 2602, N r. 740 599, vom  11. D ezem ber 1938. 

Ausgegeben am 23. Oktober 1943. S c l i l o e m a n n  AG. 
(Erfinder: Heinrich Kleff.) Verfahren zum Ueberheben der 
Walzstiibe aus den Auflaufrinnen auf die Kühlfläche eines 
Kühlbettes.

Die Uebergabe auf das Kühlbett erfolgt erst, wenn sämt
liche Teillängen einer Walzader in die nebeneinanderliegen
den Auflaufrinnen eingelaufen und dort zum Stillstand ge
kommen sind. Hierbei wird abwechselnd die linke und rechte

Gruppe der Auflaufrinnen u, b beschickt und dann durch 
Hochschwenken der Hubleisten c entleert. Dann werden die 
Walzstäbe auf die unter diese Hubleisten eingefahrenen Teile 
d  des Kühlrostes abgesenkt und zum Kühlrost befördert. Die 
Rollen e des Auflaufrollganges werden mit ihren Achsen 
quer zur Auflaufrichtung verschoben und so unter die je 
weils zu beschickende Rinne gebracht.

K l. 18 a, G r. 18,>5, N r. 740 913, vom  1. M ärz 1940. 
Ausgegeben am 1. November 1943. D e u t s c h e  G o l d -  
u n d  S i l b e r - S c h e i d e a n s t a l t ,  vormals Roessler.
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(Erfinder: l)r. Kurt Andrich und Walter Stephan.) Verfahren 
zur Reduktion von Eisenoxyden oder Eisenerzen.

Die Reduktion von Eisenoxyden mittels Wasserstoffs oder 
wasserstoffhaltiger Gase erfordert ungünstig hohe Tempera
turen und sehr lange Reaktionszeiten. Diese Mißstände wer
den durch Zugabe von Halogenwasserstoffen oder flüchtigen 
Halogenverbindungen in Mengen bis zu 25 %  zum Reduk
tionsgas beseitigt. Die Reduktion erbringt schon bei Tem
peraturen bis zu 600 °  in kurzer Zeit hohe Ausbeuten. Das 
reduzierte Eisen eignet sich zur Herstellung von Sinter
körpern.

K l. 7 a, G r. 902, N r. 740 975, v om  26. Juni 1940. 
Ausgegeben am 1. November 1943. USA-Priorität vom 
30. Juni 1939. S i e m e n s - S c h u c k  e r t w e r k e  AG. (Er
finder: Glenn E. Stoltz in Pittsburgh, V.ST.A.) Einrichtung 
zum Regeln der Querschnittsabnahme des Walzgutes bei 
Randwalzwerken.

Die Geschwindigkeit des Walzbandes vor und hinter dem 
Walzgerüst wird von zwei M eßrollen abgenommen, deren 
Umdrehungen auf ein Differentialgetriebe unter Zwischen
schaltung eines einstellbaren und nach den Werten der Quer
schnittsverminderung des Walzgutes geeichten Uebersetzungs- 
getriebes übertragen werden. Bei Abweichung von dem ein
gestellten Geschwindigkeitsverhältnis vor und hinter der 
Walze, also bei Aenderung der gewünschten Querschnitts
abnahme, wird das Differentialgetriebe wirksam und setzt über 
eine Steuerung den M otor für die Anstellspindeln des W alz
gerüstes zwecks Berichtigung des Walzspaltes in Tätigkeit.

K l. 7 a, G r. 1403, N r. 740 976 , vom  24. Juli 1938. 
Ausgegeben am 1. November 1943. D e m a g  AG. (Erfinder: 
Dipl.-Ing. Paul Barth.) Reduzierwalzwerk für die Herstellung 
nahtloser Rohre.

Das R ohr wird aus dem Wärmofen heraus von hinten 
über die Dornstange a geschoben, diese dann mit H ilfe der 
Klemmbacken b gehalten und das Rohr in das Reduzierwalz
werk eingeführt, das aus dicht hintereinanderliegenden, in

aufnehmenden Rahmenteile c, ebenso wie die Rahmenteile 
für die Lager der Antriebswelle, als von Kühlwasser durch
flossene Kühlkörper ausgebildet, denen das Kühlwasser über 
die Sammelleitung d  und die Leitungen e zugeführt sowie 
durch die Leitungen /  und die Sammelleitung g wieder ab
geführt wird.

zwei Gruppen unterteilten Walzgerüsten, mit z. B. drei an
getriebenen Walzen je  Gerüst, besteht. Die Walzung erfolgt 
zunächst zur Verringerung der Rohrwandstärke über die 
Stopfen c, d, e, die auf die Dornstange aufgezogen sind und 
sich über die Hülsen /  gegen den Bund g am Ende der D om 
stange abstützen. Unmittelbar anschließend wird das Rohr 
in der zweien Gruppe der Walzgerüste auf die gewünschte 
Fertigwand reduziert.

K l. 7 a, G r. 1403, N r. 740 977, v om  4. F ebru ar 1939. 
Ausgegeben am 2. November 1943. D e m a g  AG. (Erfinder: 
Dipl.-Ing. José Severin.) Walzwerk zum Reduzieren von 
Rohren.

Die Walzen
,a . ,  a . . C L,  GL h der einzelnen, in

< % L  ___________ %  möglichst dich-
'f’ i ^  9  ' 9  ' tem Abstand auf-

- P * ------------W -------------* + - - &  einanderfolgen
den Gerüste des

Reduzierwalzwerkes erhalten eine solche Umfangsgeschwin
digkeit, daß das Rohr nur zwischen den je  eine Gruppe 
bildenden Gerüsten a und b Zugkräften ausgesetzt ist, da
gegen zwischen dem Gerüst einer Gruppe und dem ihm be
nachbarten Gerüst der nächstfolgenden Gruppe praktisch frei 
von Zug- oder Druckkräften ist. Hierdurch soll ein An
stauchen der Rohrwand an den Enden der Rohre weitge
hend verhindert werden.

K l. 7 a, G r. 20, N r. 740 978 , vom  2. S ep tem ber 1938. 
Ausgegeben am 2. Novem ber 1943. Z a h n r ä d e r f a b r i k  
vorm. Job. Renk AG. (Erfinder: Kaspar Schulze-Allen.) 
Sicherheitshauptkuppliing für Walzwerke.

Beide mit ihren Klauen a ineinandergreifenden Kupp
lungshälften b sind durch Zähne c  längsbeweglich mit den 
beiden Kupplungsnaben d verbunden und durch die Federn 
e im Eingriff gehalten. Die Federpressung kann durch Drehen

K l. 7 a, G r. 2203, N r. 740 979 , vom  28. Juli 1935. 
Ausgegeben am 2. Novem ber 1943. P e t e r  E y e r m a n n .  
Vorrichtung zur Aufnahme des Seitenschubes der Walzen 
von Walzwerken.

Die Walzen sind 
mit kaliberähnlichen 
Einschnitten a ver
sehen, in die ein 
oder mehrere Hal
teringe eingreifen, 
die erfindungsgemäß 

einen größeren 
Durchmesser als die 
zugehörigen Walzen
einschnitte und einen 
rechteckigen Quer
schnitt haben, dessen 
Höhe größer als die 
Breite ist. Bei Trio- 
Gerüsten kann z. B. 
ein Ring b  um die 
Ober- und ein Ring 
c  um die Unterwalze 
abrollen, wobei die 

durch senkrechte 
Schraffur gekenn

zeichneten Flächen 
d, e  die Berührungs

und Kraftübertragungsflächen zwischen Ringen und Walzen 
darstellen. Die Ringe werden zweckmäßig außerhalb ihrer 
Eingriffsstellen durch Rollen /  g, h oder i oder durch Stan
gen k  und Widerlager I geführt. Bei entsprechender Reibung 
der Ringe in den Walzeneinschnitten können die Ringe zu
gleich zum Antrieb einzelner Walzen dienen.

K l. 7 a, G r. 2401, N r. 740980 , v om  1. Juni 1938.
Ausgegeben am 2. Novem ber 1943. D e m a g  AG. (Erfinder: 
Ludwig Wegmann.) Förderrollgang für Walzgut.

Um eine ausreichende Kühlung der Lagerung von Roll- 
gangsrollen, die vor oder hinter einem Ofen angeordnet sind, 
zu bewirken, werden die die Lager a der Rollgangsrollen 6

der in die Hülse
/  einschraubbaren 
Spanndeckel g ver
ändert werden, so 
daß beim Ueber- 
schreiten des ein
gestellten höchsten 
Drehmomentes die 
Kupplungshälften 
in ihren Klauen 

auseinander
gedrückt werden.
Die Spanndeckel 
sind gegen die 

Kupplungsnaben 
abgedichtet, so daß sie zusammen mit der Hülse eine 
geschlossene Oelkammer zur Schmierung der Kupplungs
teile bilden. W ird die Kupplung gelöst, so tritt Oel in die 
Klauen ein, das einen Schmierfilm bildet, der erst bei Still
stand der Kupplung durch die Federpressung wieder heraus
gedrückt wird, und damit den Reibungswert wieder so weit 
heraufsetzt, daß das volle Drehmoment übertragen werden 
kann.
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Wirtschaftliche Rundschau
Spaniens R oh e isen , und  R oh stah lerzeugun g 

im  Jahre 1943
Die Ergebnisse der spanischen Roheisen- und Rohslahl- 

erzeugung im Jahre 1943 haben wir bereits ausführlich be
kanntgegeben1). Ergänzend seien noch einige Mitteilungen 
gemacht. Die R o h e i s e n e r z e u g u n g  konnte mit 
542 735 t im Berichtsjahre gegenüber 528 117 t im V or
jahre wider Erwarten eine leichte Steigerung erzielen, ver
mochte allerdings die Zahlen des Jahres 1940 mit 625 918 t 
noch nicht wieder zu erreichen. Vergleicht man die Monats
ergebnisse der Jahre 1943 und 1942 miteinander, so ergibt 
sich, daß im Jahre 1942 die Erzeugung größere Schwan
kungen als im vergangenen Jahr aufweist, was sich dadurch 
erklärt, daß im vergangenen Jahr eine gewisse Besserung 
in der Kohlenversorgung eingetreten ist. Im Jahre 1942 
waren beispielsweise im Februar und Oktober verhältnis
mäßig starke Rückschläge festzustellen, die nur durch die 
unterbrochenen Kohlenlieferungen, die zum Teil auch durch 
die schlechten Verkehrsverhältnisse und die Störungen in der 
Stromversorgung zu erklären sind, entstanden waren. W ider 
Erwarten konnte in den beiden letzten Monaten des Jahres 
1943 mit 47 000 und 50 000 t Roheisen gegenüber den V or
monaten sogar noch eine wesentliche Steigerung erreicht 
werden, die darauf schließen läßt, daß es in diesem Jahr 
vielleicht zum erstenmal gelungen ist, den Winter ohne 
größere Rückschläge in der Erzeugung zu überstehen.

D ie R o h s t a h l e r z e u g u n g  brachte mit 656 286 t 
gegenüber dem Vorjahr mit 637 750 t ebenfalls eine kleine 
Steigerung, ohne jedoch  an die bisherigen Höchstzahlen der 
Nachbürgerkriegszeit aus dem Jahre 1941 mit 681 304 t heran
zureichen. Für die monatliche Entwicklung ergibt sich ein 
ganz ähnliches Bild wie bei Roheisen. Auch für Rohstahl 
konnte in den beiden letzten Monaten des Jahres eine 
Steigerung der Erzeugung erreicht werden, die mit 62 577 t 
im Novem ber sogar das höchste Monatsergebnis der beiden 
vergangenen Jahre brachte. Allerdings lagen auch im ver
gangenen Jahr die Zahlen der Monate Februar, August und 
September verhältnismäßig niedrig, was sich auch nur durch 
die Ünregelmäßigkeiten bei der Kohlenversorgung erklären 
dürfte. Daneben hat zweifelsohne auch die Schrottbeliefe
rung, die noch immer ähnlichen Schwierigkeiten bei der 
ungenügenden Einfuhr und den nicht ausreichenden Anliefe
rungen des Inlandsmarktes ausgesetzt war, eine Rolle 
gespielt.

Mit den Ergebnissen für 1943 wurde jedoch  die Erzeu
gungsfähigkeit der spanischen Eisen- und Stahlindustrie bei 
weitem noch nicht ausgenutzt, wofür allein die bisherigen 
Höchstzahlen des Konjunkturjahres 1929 mit 748 000 t für 
Roheisen und rund 1 Mill. t Rohstahl den besten Beweis 
liefern.

D ie Ursachen dieser noch immer sehr geringen Erzeu
gung, die auch heute noch nicht zur Bedarfsdeckung aus
reicht, müssen vor allem bei den unzureichenden Kohlen
lieferungen, dem Fehlen an gutem H ochofenkoks sowie 
dem Mangel an Schrott und Eisenlegierungen gesucht werden.

L en k un g des Stah lverbrauchs in den  britischen  
K o lon ien

Der englisch - amerikanische Staldausschuß (Combined 
Steel Committee), der zur gemeinsamen Lenkung der Stahl
wirtschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada 
usw. eingesetzt worden ist, hat eine Abordnung über den 
Erdball geschickt. Nach Zurücklegung von etwa 90 000 km 
gibt nun dieser Ausschuß einen Ueberblick über die Stahl
gewinnung und den Verbrauch in den Dominien, ferner in 
Indien und im mittleren Osten. Der Bericht ist an den Ver
einigten Stahlausschuß gerichtet worden. Er enthält folgende 
vier Empfehlungen:

1. In England soll eine Organisation eingerichtet werden, 
die über die englische und amerikanische Stahlaufsicht 
unterrichtet und ihre Bekanntmachungen namentlich 
auch in die Dominien gelangen läßt.

2. Die Dominien sollen gebeten werden, Vorschläge zu 
machen, inwieweit sie den Stahlverbrauch beschränken 
und sparsamer gestalten können.

3. Es sollen sorgfältige Ermittlungen angestellt werden 
darüber, welche überschüssige Leistungsfähigkeit etwa 
in den Dominien entsteht mit dem Ziel, daß ein Do-
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minium dem anderen in der Versorgung unmittelbar 
hilft. Der Zweck ist, Verfrachtung und Schiffsraum zu 
sparen und namentlich die amerikanische und englische 
Industrie zu entlasten.

4. Sobald die Vereinheitlichung der Aufsicht durchgeführt 
worden ist, sollen alle Schritte unternommen werden, 
um die Anforderungen der Dominien an Eisen und 
Stahl in den Vereinigten • Staaten und England zu er
füllen.

D ie  G ew erk sch a ft d er S tahlarbeiter in den V erein igten  
Staaten von  A m erik a

Die Frontenbildung zwischen Arbeit und Kapital wird 
in den Vereinigten Staaten (ähnlich wie vielfach in Groß
britannien) durch die aufkommenden heutigen Gewerkschaf
ten nicht so sehr verschärft, als im Sinne einer gemeinsamen 
Geschäftsführung der einzelnen Industrien eher überbrückt. 
Durch die Organisation der Belegschaften und ihren Einbau 
mit H ilfe von „Closed-Shop“ - oder „Union-Shop“ -Klau- 
seln1) in das Konzem gefüge werden die Gewerkschaften zu 
wichtigsten Gliedern der Industriefühlung. Ihr Schicksal und 
dasjenige der einzelnen Mitglieder gerät in stärkere A b
hängigkeit vbn der Umsatz- und Verdienstlage der Industrie, 
und die Neigung zur Betonung des privatwirtschaftlichen 
Standpunktes, vor allem bei der Auseinandersetzung 
zwischen Staat und Wirtschaft, steigt. Damit verbindet 
sich die neuerdings verstärkt sichtbare Ablehnung des K om 
munismus als einer politischen Bewegung, die dem Staat 
die Führung der Wirtschaft geben und mit der privaten 
Monopolstellung des Kapitals auch die hieran angeschlossene 
Stellung der Gewerkschaftsleitungen vernichten würde.

Mit ihrem durch die Kriegsverwicklung geförderten Auf
trieb bildet sich die heutige amerikanische Gewerkschaft ver
stärkt zu einem geschäftlichen Unternehmen um, aufgebaut 
auf einer umfassenden und durchgegliederten Organisation, 
einer mächtig emporschießenden Gewerkschaftsbürokratie 
und einem starken wirtschaftswissenschaftlichen und -poli
tischen Stabe. Ist selbst die Stahlindustrie noch in eine V iel
zahl selbständiger Unternehmungen gespalten, trotz dem 
Uebergewicht der United States Steel Corporation, so bildet 
die „United Steelworkers o f America (U StA)“ , Mitglied 
des „Congress o f Industrial Organisation (C IO )“ , einen 
einheitlichen Verband der praktisch gesamten Stahlarbeiler- 
schaft. D ie Organisation übertrifft somit an Geschlossen
heit den Stahltrust und an Zusammenhalt auch das „A m e
rican Iron and Steel Institute“ . Dabei ist zu berücksich
tigen, daß der Staat zwar gegenüber der Industrie (nämlich 
durch die Antitrust-Abteilung des Justizamtes), aber nicht 
gegenüber der UStA ein Gegengewicht zu bilden sucht; im 
Gegenteil, die Maßnahmen aus der New-Deal-Zeit und neuer
dings die engen persönlichen Bindungen zwischen Unter
nehmern und Gewerkschaftsführern haben den Auftrieb der 
UStA überhaupt erst ermöglicht. Heute sehen beide Grup
pen in einem Waffenstillstand zu Lasten der Allgemeinheit 
den zweckmäßigsten W eg zur Behauptung der bestehenden 
Wirtschafts- und Sozialverfassung, an der beide so viel ver
dienen.

D ie UStA entstand als Ableger des CIO, d. li. der 
Kohlenarbeitergewerkschaft —  der United Mine W orkers of 
America —  von John L. L e w i s  im Jahr 1937; die Verbin
dung zu John L. Lewis ist zwar heute unterbrochen, und 
die Leitung wurde von Philip M u r r a y ,  Präsidenten de-s 
CIO, übernommen. Aber ob Lewis, der neuerdings mehr in 
Richtung einer politischen Arbeiterbewegung als der Ver
filzung von Monopolkapital und Gewerkschaftswesen arbeitet, 
eines Tages nicht auch die UStA erneut übernehmen und 
einer grundlegend anderen Bestimmung zuführen wird, 
bleibt eine der unbeantworteten Schicksalsfragen, die über 
dem Gesamtgefüge der derzeitigen amerikanischen Wirt
schaft wie ein Damoklesschwert hängt.

Unter Murray nahm die UStA einen kräftigen Aufschwung. 
Die Grundlage bildete der erste Tarifvertrag zwischen 
Murray und dem damaligen Präsidenten der United States 
Steel Co., Myron C. T a y 1 o r. Inzwischen wurde der W ider
stand der übrigen Stahlwerke gegen Tarifabkommen, weit
gehend mit „Closed-Shop“ -Klausel, gebrochen, und die UStA

*) Ein Betrieb, in dem nur Gewerkschaftsmitglieder be
schäftigt werden.



25. Mai 1944 Wirtschaftliche Rundschau —  Buchbesprechung Stahl und Eisen 347

umfaßt heute die gesamte Stahlindustrie. D ie gesamte Or
ganisation wird von Philip Murray diktatorisch geleitet; bei 
der Zentralverwaltung fließen die Beiträge zusammen, welche 
die einzelnen örtlichen Gewerkschaftsgruppen einsammeln: 
2 $ von jeder Aufnahmegebühr von 3 $, und 75 c von jedem 
Monatsbeitrag von 1 bis 1,50 $. D ie örtlichen Gewerkschaf
ten unterliegen einer scharfen Finanz- und Geschäftsaufsicht 
durch die Zentralverwaltung. Nur sie kann Streiks ge
nehmigen.

Murray selbst ist eine llat und Eingebung zugäng
liche Persönlichkeit. Er ist gläubiger Katholik und unter
steht dem Einfluß des liberalen Flügels der katholischen 
Geistlichkeit in den Vereinigten Staaten.

D ie UStA bemüht sich, in die wirtschaftlichen und tech
nischen Aufgaben der Stahlindustrie einzuschalten, und hat 
einen großen F o r s c h u n g s s t a b  aufgezogen. Die volks
wirtschaftliche Abteilung der UStA bildet das Kernstück 
der Gesamtorganisation. Die Abteilung beschäftigt eine 
große Zahl von jungen Fachleuten auf dem Gebiete der 
Statistik, der Wirtschaftswissenschaften, Technologie usw. 
Im Mittelpunkte aber steht stets die Ueberprüfung der 
Lebenshaltungskosten zur Gewinnung von Grundlagen für 
etwaige Lohnforderungen.

Der Großorganisation der UStA entspricht es, wenn sie 
den Abschluß von Tarifabkommen anstrebt, die gleichzeitig 
die Belegschaften aller Stahlgesellschaften decken; gegen
wärtig müssen Abkomm en mit Hunderten von Konzernen 
abgeschlossen werden.

Fragen der Arbeitslosigkeit werden nicht nur akade
misch behandelt, sondern in täglicher Berührung mit den 
einzelnen Werken. V or allem die etwaige Freisetzung von 
Arbeitern durch Maschinen, Mitarbeit an der Lösung tech
nischer Fragen sind Gegenstand des täglichen Verhandelns. 
Stark bemüht ist die UStA um die Ausschaltung der 
jahreszeitlichen Schwankungen zugunsten eines möglichst 
festen Jahreslohns. Ein wichtiger Programmpunkt der Tarif
verhandlungen ist deshalb neuerdings die Forderung nach 
einem Mindestlohn, sich errechnend als Ergebnis von Min
destsatz und 40 Stunden wöchentlich für ein Jahr oder die 
Dauer des Tarifabkommens.

D ie Gefahr der Massenarbeitslosigkeit aber steht als 
Haupttriebkraft und gleichsam wie ein Gespenst hinter den 
Berechnungen der UStA. Massenarbeitslosigkeit würde mit 
dem Wirtschaftssystem schlechthin auch das Dasein der

jetzigen, an den Kapitalismus geketteten Gewerkschaften 
vernichten. Nun ist bemerkenswert, daß gerade Philip 
Murray immer stärker in die Richtung einer durchgreifen
den Planwirtschaft gedrängt wird. Er hat den „Murray- 
Plan“  entwickelt, nach welchem durch eine oberste Plan
behörde die Stahlerzeugung jedes Betriebes festzulegen ist. 
Aehnliche Oberste Planbehörden wären für alle anderen 
Industrien einzurichten, und somit wäre die gesamte W irt
schaft der Vereinigten Staaten der Planung von Erzeugung 
und Bedarf zu unterziehen.

N eue P län e zum  A u fb a u  ein er E isen industrie 
in  B rasilien

Unabhängig von den großen Stahlwerken bei Volta Re- 
donda1) hat der brasilische Nationalrat für Bergwerke und 
Hüttenwesen kürzlich einen Beschluß gefaßt, der den Auf
bau einer Eisen- und Stahlindustrie im Staate Ispirito Santo 
befürwortet. Im ganzen ist die Befürwortung der Pläne je 
doch etwas zurückhaltend ausgefallen, mehr unter Betonung 
der Zweckmäßigkeit, sie nur auf die Deckung des Bedarfs 
im Staate Ispirito Santo auszurichten. Die wichtigsten 
Punkte der Entschließung sind:

1. Es dient dem brasilischen Vorteil, Erze, vor allem 
Eisenerze, auszuführen, sofern es sich um brasilische Unter
nehmen handelt.

2. D ie Stahlindustrie in Ispirito Santo darf grundsätz
lich keinen Koks einführen, sondern soll nach Möglichkeit 
eigenen Koks benutzen.

3. Die Anlage von Ausland&kapital in der Industrie mit 
vollen Garantien ist wünschenswert, sofern dem Ausland 
keine Monopolstellungen eingeräumt werden.

4. D ie Gewinnung von Roheisen auf der Holzkohlen- 
Grundlage nutzt der brasilischen Wirtschaft.

5. Der Bau zu kleiner Walzwerke mit einer Jahres
leistung von weniger als 20 000 t ist unzweckmäßig. An
zustreben ist der Bau mittelgroßer Anlagen von mindestens 
20 000 bis 100 000 t jährlich.

6. Während des Aufbaues einer eigenen Metallindustrie 
sind den beteiligten Werken gewisse geldliche und sonstige 
Vorzugsstellungen einzuräumen.

Im übrigen werde der jetzt bemerkbare außerordentliche 
Mangel an Roheisen abnehmen, sobald die großen Stahl
werke bei Volta Redonda ihre Arbeit aufgenommen hätten.

‘ ) Vgl. Stahl u. Eisen 64 (1944) S. 18.

Buchbesprechung
M oed e, W alther, P ro f. D r., T ech n isch e  H och sch u le  

B erlin , U n iversität B erlin : E ign un gsprü fun g und A r 
beitsein satz. M it 43 A b b . Stuttgart: F erd in an d E nke 
1943. (V III , 211 S.) 8 °. G eb . 12,20 R M .
M oede faßt den Begriff Eignungsprüfung weiter, als es 

dem Ursinn des Wortes „Prüfung“  entspricht. Das Z iel der 
Eignungsprüfung ist es nach ihm, nicht nur eine Leistungs
feststellung vorzunehmen, sondern eine „Kennzeichnung“  der 
Person zu geben, w obei über die manuellen und inteRektuel- 
len Fähigkeiten hinaus immer die Gesamtpersönlichkeit, ihre 
Wesensart, ihre Gesinnung, ihre Charakterwerte, ihre „T rieb 
federn für Zielsetzung in Beruf und Leben“ , ihr bisheriges 
Arbeitsschicksal und ihre Entwicklungsmöglichkeit erfaßt 
werden müssen. Dabei sind die jeweiligen Berufsanforde
rungen besonders zu berücksichtigen. Fünf Hauptverfähren 
stehen dem untersuchenden Psychologen dabei vor allem 
zur H ilfe : das „biographische Prinzip“  (Erfassung von Erb
anlage, Familie, Lebenslauf), das „Aussage-Prinzip“  (gemäß 
Bericht, Vernehmung, Fragebogen), das „Leistungs- und 
Verhaltens-Prinzip“  (Auswertung von Leistung und Ver
halten bei bestimmten auszuführenden Arbeitsproben), das 
„Eindrucks- und Ausdrucks-Prinzip“  (Deutung von Körper
formen, Physiognomie, Mimik, Sprache und Handschrift), 
das „ergothymische Prinzip“  (Erschließung der Werthal
tung und Interesse aus Wahlhandlungen, freier Produktion, 
Spontanitätsäußerungen und Aussprache). Ein Eignungs
prüfverfahren, das in dieser W eise ausgebaut ist, entspricht 
ganz der dritten Stufe des Eignungsuntersuchungswesens, 
wie es in dieser Zeitschrift1) kürzlich geschildert wurde, und 
wäre im Sinne der dort gegebenen Ausführungen mit „E ig
nungsbeurteilung“  oder „Begutachtung“  zu bezeichnen.

*) B o r n e m a n n ,  E .: Stahl u. Eisen 64 (1944) S. 37/47
u. 249/56 (Betriebsw.-Aussch. 209 u. 213).

Mit aller Eindringlichkeit wendet sich M oede gegen eine 
ausschließliche Leistungsmessung, auf Grund lediglich einer 
Feststellung von Zeit- und Gütefaktoren bei einer Arbeit, 
ohne Deutung der Voraussetzungen, auf Grund deren eine 
Leistung vollbracht wurde; ebenso eindringlich aber auch 
gegen die Anwendung rein „subjektivierender Methoden“  
ohne objektive Sicherung, sei es durch Leistungs- und Ver
haltungsfeststellungen, durch Erfolgskontrollen, durch Er
härtung der Einzelbeobachtung, durch Vergleich mit den Be
funden auf anderen, ähnlichen Beobachtungsfeldem oder 
auch durch Vergleich der Beurteilung und Deutung mit 
der Selbstbewertung des Prüflings. Sehr wichtig ist die Be
achtung einer Reihe von Grundregeln der „Verifikation“ : 
z. B. die Sicherung der Eignungsfeststellung gegen äußere 
störende Einflüsse (verursacht z. B. durch die jeweilige Ver
fassung des Prüflings), die Eindeutigkeit der Aufgabenstel
lung, die Eichung sowie die Feststellungen der Zuverlässig
keit der Ergebnisse der angewandten Verfahren in  der Hand 
der verschiedenen Begutachter usw.

Das Buch ist aus der 25jährigen Arbeit des Institutes 
für industrielle Psychotechnik und Arbeitstechnik an der 
Technischen Hochschule Berlin heraus geschrieben, reich be
bildert und veranschaulicht durch eine Reihe noch weniger 
bekannter Untersuchungsverfahren. Das Z iel des Buches 
liegt jedoch nicht so sehr in dem Bestreben, grundlegend 
neue seelische Erkenntnisse zu eröffnen, als vielmehr darin, 
eine Auseinandersetzung mit den verschiedensten Richtun
gen und Strömungen der psychologischen Forschung und 
deren Rückwirkungen auf das Eignungsuntersuchungswesen 
zu geben. In diesem Sinne will es „einer Einheits-Eignungs
prüfung den W eg bereiten helfen“ . Sowohl dem Fachmann 
als auch dem den psychologischen Eignungsuntersuchungen 
Femerstehenden wird das Buch viele Anregungen und wert
volle. Einblicke geben. Ernst Bomemann.
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Vereinsnachrichten
Fachausschüsse

M i t t w o c h ,  d e n  7. J u n i  1944, 11.30 U h r ,  findet 
im Rheinhotel Koblenz, K o b l e n z ,  Am Rhein 2/4, die 

17. V ollsitzu ng des Erzausschusses 
statt mit folgender T a g e s o r d n u n g :
1. Geschäftliches.
2. D i e  V o r k o m m e n  a n  m a n g a u  h a l t i g e n  E r 

z e n  i m  i n n e r d e u t s c h e n  R a u m .  Berichterstatter: 
Bergassessor Dr.-Ing. Helmut Schiele. .

3. D i e  M a n g a n e r z l a g e r s t ä t t e n  i m  e u r o p ä 
i s c h e n  R a u m .  Berichterstatter: Bergassessor Eber
hart Schiele.

4. W e g e  z u r  A u f b e r e i t u n g  v o n  E r z s c h l ä m 
m e n .  Berichterstatter: Dr. phil. Fritz Hartmann.

5. Verschiedenes.

Aenderungen in der Mitgliederliste:
Barnstedt, Hans, Dr. jur., Dipl.-Ing., Oberingenieur, Katto- 

witz (Oberscliles.), Königshütter Str. 86 -11 063
Benscheidt, Hans-Wilhelm, Dipl.-Ing., Schwerte (Ruhr), 

Horst-Wessel-Platz 10 .39 084
Berger, Erhard, Ingenieur, Radenthein (Kärnten) 42 210 
Berndt, Heinz, Dipl.-Ing., Betriebsdirektor, Herdorf (Sieg), 

Adolf-Hitler-Str. 16 • 27 020
Cordes, Rudolf, Dipl.-Ing., Hüttendirektor, Luxemburg, 

Michel-Pintz-Wall 21 12 017
Czako, Emmerich, Dr.-Ing. liahil., Direktor, Gießen,

Georg-Ph.-Gail-Str. 8 24 015
Daamen, Josef, Betriebsdirektor, Geisweid (Kreis Siegen), 

Schöntalstr. 4 35 089
Uanieli, Sven, Oberingenieur, Trollhättan (Schweden) 27 054
Dörn, Helmuth, Dipl.-Ing., Hüttendirektor, Geschäftsführer, 

„ Sosnowitz (Oberschles.), Am Dreieck 1 29 037
Ergang, Richard, Dr. phik, wissenschaftl. Assistent, Göttingen, 

Dahlmannstr. 19 38 325
Findel, Erich, Dipl.-Ing., Wesel, Venloer Str. 25 40 315
Frölich, Friedrich Carl, Dipl.-Ing., Oberhof (Thür.), Haus 

am Waldesrand 01 010
Ganster, Franz, Dr.-Ing., Oberregierungsrat, Dillingcn (Saar), 

Hüttenbering 2 28 211
Gerhardt, Gustav, Dipl.-Ing., Generaldirektor i. R., Berlin- 

Wannsee, Kronprinzessinnenweg 24 a 94 004
Haarmann, Hugo, Dipl.-Ing., Betriebsdirektor i. R., Wies

baden-Sonnenberg, Danziger Str. 75 a 11 059
H eczko, Arnold, Dr.-Ing., Betriebsdirektor, Mähr. Ostrau, 

Parkstr. 11 21 035
Jellinghaus, Alfred, Dipl.-Ing., Direktor, Betriebsführer, 

Kneuttingen-Nilvingen (W estm .), Adolf-Hitler-Str. 12
29 086

K iefer, Karl, Oberingenieur i. R., Komotau (Sudetenland), 
Eidlitzer Str. 36 12 052

Köhler, Günther, Dr.-Ing., Direktor, Hayingen (Westm.)
Schloßkasino 29 102

Kutscha, Alexander, Direktor, Potsdam, Metzstr. 5 25 066
Linder, Friedrich W ilhelm, Dr.-Ing., Betriebsführer, Essen-

Bredeney, Ruhrstein 50 36 254
Lukasczyk, Franz, Werkstoffingenieur, Abteilungsleiter, 

Obereschbach, Adolf-Hitler-Str. 69 11 093
Marx, A dolf, Ingenieur, Metallograph, Frankfurt (Main) 1.

Oederweg 32 42 015
Mertens, Hans, Dipl.-Ing., Betriebschef, Witten, Hotel Dünne

backe 23 122
Neuhaus, Fritz, Dr.-Ing. E.. h., Baurat, Friedersdorf über 

Greiffenbcrg (Schles.) 06 065
Neuhof}, Franz, Walzwerksingenieur, Sulzbach-Rosenberg 

(Hütte), Loderhof 6 1/2 28 128
Prahl, Johann Georg, Direktor, Darmstadt, Neckarstr. 4 18 083 
Renne, Wilhelm , Wehrwirtschaftsführer, Direktor, Geschäfts

führer, Dessau, Esikostr. 6 28 140
Riech, Otto, Dipl.-Ing., Spittel (W estm .), Ilindenburgstr. 117

37 358
Sandner, Franz, Dipl.Ing., Oberingenieur, Betriebsführer, 

Aurschinewes (b. Prag), Prager Str. 627 40 126
Schneider, Adolf, Dipl.-Ing., Fellinghausen über Gießen, 

Heesstr. 3/12 08 085
W azau, Georg, Dr.-Ing., Schwiebus, Gerberstr. 8 10 124
Weigt, Günther, Dipl.-Ing., Assistent, Clausthal-Zellerfeld 1, 

Erzstr. 45 35 023

Weilandt, Bernhard, Dipl.-Ing., Assistent, Clausthal-Zeller
feld, Andreasberger Str. 19 43 086

Wilberg, Rudolf, Dipl.-Ing., Direktor, Sosnowitz (Ober
schles.), Marktstr. 7 29  221

W itte, Hans, Dipl.-Ing., Oberingenieur, Oberhausen-Sterkrade, 
Friedrichstr. 15 24 109

D en  T o d  fü r  das V aterland  fan den :
Marek, Konrad, stud. rer. met., Reigersfeld

* 7.10.1916, t 15. 8.1942 42 145
Neuman, Joseph, Fabrikant, Aachen

* 9.10.1875, t 20. 4.1944 37 313
Ritzenhoff, Karl. Oberingenieur, Essen

* 12. 9.1875, t 26. 3.1944 10 103
Voßnacke, Emil, stud. rer. met., Bochum

* 1.11.1920, t 21.1 .1944 40  243

G estorben :
Bayer, Hanns, Dr., Direktor, Wien

* 6. 11.1885, t 24. 4.1944 37 020
üreuth, Erich, Betriebsingenieur, Darmstadl

* 16.12.1906, t 30. 3.1944 38 222
Grenz, C. August, Hüttendirektor a. D., Prien

* 18. 8.1869, t 16. 3.1944 27 088
Koch, Emil, Oberingenieur, Mülheim (Ruhr)

* 20.12. 1877, t 28. 2.1944 05 025
Pilz, Otto, Betriebsdirektor a. D., Duisburg-Hambom

* 9. 3.1868, t 7. 3.1944 00 041
Römer, Albert, Direktor, Bonn

* 18.11.1860, t 30. 3.1944 96 011
Sartorius, Otto, Fabrikant, Dieringhausen

* 24.11.1872, t 12. 4.1944 11 129
Schmerbeck, Albert, Betriebsleiter, Kneuttingen-Nilvingen

* 22.10.1883, t 26. 2.1944 26 092
Schnappenhorst, Hans, Ingenieur, Düsseldorf

* 15. 2.1885, t 12. 4.1944 18 100
Schroeder, Karl, Hüttendirektor a. D., Dresden

* 17. 8.1867, t 4. 3.1944 94 020
Thias, Günter, cand. rer. met., M. Gladbach

* 25. 5.1916, t  9. 2.1944 40 279
Tier sch, Karl, Oberingenieur, Hannover-Linden

* 12. 3.1874, t 25.1 .1944 01 041
Ulrich, Rudolf, Hütteninspektor, Pilsen

* 18. 12. 1879, t 3. 12. 1943 42 026

Neue M itg lied er :
Bernauer, R olf, Studierender des Eisenhüttenwesens, Duis

burg-Neudorf, Waisenhauspl. 6/8, Städt. Wohnheim 44 064 
Cisseivski, W ladislaus, Studierender des Eisenhüttenwesens, 

Duisburg-Wanheim, Berzeliusstr. 41 44 065
Güldner, Willi, Dipl.-Volkswirt, Berlin NW 7, Unter den 

Linden 10 44 066
Hagemann, Wilhelm, Betriebsingenieur, Georgsmarienhütte 

(Kr. Osnabrück), W ohnung: Ilindenburgstr. 9 44 067
Kaup, Karl, Bergassessor, Bergwerksdirektor, Liebenburg 

über Goslar, Schäferwiese 13 44 068
Kem pf, Peter, stud. rer. met., Duisburg-Hambom, Holsteiner 

Str. 8 44 069
Kopka, Gustav, Dr.-Ing., Betriebsingenieur, Mähr. Ostrau 1, 

Sofiengasse 2 44 070
Kuhn, Otto, Zivilingenieur, Düsseldorf-Grafenberg, Vautier- 

straße 73 44 071
Lewalter, Erich, Ingenieur, Betriebsassistent, Unterwellen- 

bom , R  78 a 44 072
Müller, Egon, Dipl.-Ing., Betriebsingenieur, Konskau (Ober- 

scliles.), Kanada 437 44 073
Reulecke, Wilhelm, Dipl.-Ing., Oberhausen-Sterkrade, Beet- 

hovenstr. 9 44 074
Schiele, Eberhart, Bergassessor, Direktiönsassistent, Düssel

dorf-Benrath, Johann-Palm-Str. 11 44 075
Schneider, A lfred, Dr.-Ing., Direktor, Berlin-Zehlendorf, 

Süntelsteig 36 44 076
Schroeder, Wilhelm, Ingenieur, Betriebsdirektor, Neunkir

chen (Saar) - Heinitz, Holzhauertalstr. 7 44 077
Slowik, Richard, Betriebsassistent, Brandenburg (Havel), 

Gustav-Nachtigal-Str. 20 44 078
W'eigelt, Horst, Bergrat, Betriebsdirektor und Prokurist, 

Bad Harzburg, Am Stadtpark 9 a 44 079
Zoellner, Ernst, Dipl.-Ing., Betriebsführer, Köln-Marienburg, 

Robert-Heuser-Str. 17 44 080
Zoellner, Hellmuth, Fabrikbesitzer, Köln-Lindepthal,

Dürener Str. 292 44 081
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ohne Anfall von flüssiger Schlacke, 
mit Herd in Sonderausführung 

DRP. angem., 
für Block- und Breitbandstraßen.

Wir haben 32 Öfen in Auftrag erhalten, 
wovon bisher 10 mit Erfolg 

in Betrieb kamen.

FR IED R IC H  S IEM EN S  K . G . ,  B ER LIN
Gegründet 1856 Telegrammadresse: Industrieofen Fernsprecher 425051

Rundtieföfen
zum Wärmen 

von Blöcken und Brammen

F R IE D . KRUPP STAHLBAU
49

XXI.„, 2



4 0 J a h r e

Schleifenbaum & Steinmetz
Maschinenfabrik
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E r f a h r u n g  i m  B a u  v o n

D a s  V e r t r a u e n ,  ^

d e “ "  ‘ " t .  W r i h ”e rfre u e n , »st 

G ii„ ,  Z o v e r i a s . . ^ " ’

u „ d  M b . « * 1» " -

Scheren
Doppler
Blockdrücker
B lechpun-\N «*-
und -Trocken
m aschinen 
Beiim aschinen 

Drahtschrott- 
W ickelmaschinen

Blecheinfett
moschinen
friktions-
Kümpelpressen
Exzenterpressen 
Bördelmaschinen 
Biegemaschinen

K-reiisschcre 2000 X «  mm
b  744

2*
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Lüngen-Wabensteine DRPe und 
Ausl.-Pe  

fü r R egen era tivö fen
in über 1000 Kammern eingebaut und immer wieder nachbestellt.

Silikasteine
für die Eisen- und S tah l-, B erg - und H ü tten -, 

keram ische, chemische und G las-Industrie

Schamotte-Sondersteine
für heißgehende Dampfkesselfeuerungen, Kohlenstaub- und Ö l
feuerungen, Metallschmelzöfen, Schachtöfen.

KütK-

Fabriken  fe u e rfe s te r und säu re fes ter Erzeugnisse / G rub en b e triebe

Anfragen zu richten an Verlag Stahleisen m. b. H., Pössneck. 569



DWM

W e n n  der C hem iker an seine Versuche und 

Analysen geht, dann muß er der Zuver läss ig 

keit seiner Appara te  und anderen H ilfsm itte l 

sicher sein. Diese Zuverläss igke it verbürgt 

ihm der Gebrauch der S. &  S .-F i l t r ie r -P a p ie re .  

Von ihnen weiß er, daß sie fü r  alle Spez ia l

zwecke besonders gearbeitet sind, daß die j e 

weil igen Daten über F ii tr ie rgeschw ind igke it , 

Aschegehalt etc, im Zeichen unbed ing ter Z u 

verlässigkeit stehen, daß ihre G le ichmäßigkeit 

und ihre Feinheit mit Recht in a l ler W e l t  als 

m uste rgü lt ig  gelten,

F i l t r i e r - P a p i e r e
» vorbildlich se it über 50  Jahren  «

C A R L c /^ H L E IC H E B  & <=Z/CHÜLL

Im Zeichen
der Zuverlässigkeit!

H H Ü k e b d - -

P R E S S E N

s : r

E S t E Ä r r ; “ d S p , ‘ “ “ s'

d“J » ,  V “ “ 1U'

S B ® - -

S T A H L  U N D  E IS E N
B . N r . 21, 25. M a i 1944



Neuzeitliche
Industrieöfen
für je d e n  V e r w e n d u n g s 
zw e ck . B eh eizu ng  durch  
feste, flüssige  o d e r  gas
förm ig e  Brennstoffe.
G ute R egelbark eit u n d  
T em peraturverteilu ng  im  
G lü h -un dA n w ärm erau m . 
M eh r als 8500 A n la g e n  
ausgeführl.

W I L H . R U P P M Ä ' N M

S T A H L  U N D  E IS E N
B . N r . 21, 25. M a i  1944

' e l b s t  i n  d i e t e f  

J o o U fn n g  k c u m  n o c h  

g e m e s s e n  t i i e t * d e n  !

Unsere statischen F e i n d e h n u n g s -  

messer ,  Meßstrecke 1-2 mm, haben 

eine so geringe Bauhöhe, daß auch 

in Bohrungen von nur 21 mm Durch

messer noch ’Messungen angestellt 

werden können.

AJKANIAWERKE
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D ia m a n t f re ie r

Norton-
Schlei f  sc he ibenabr ichfer

Deutsche Norton-Gesellschaft m.b.H.
W ESSELING , BEZ. KÖLN  

BERLIN SW 48 STUTTGART-N

photographischen Original-Wiedergabe- 
und Umzeichnungsgeräte
für Büro u. Technik,seit20 Jahren 
auf der ganzen W elt bewährt.

Vom kle insten  und b illigsten  
Apparat bis zur leistungsfähig
sten, technisch hochdurchgebll- 
deten Maschine für alle erdenk
lichen Zwecke u. für ¡eden Bedarf.

V e r l a n g e n  S i e  bi t t e  k o s t e n  l os a u s f ü h r 
l i che U n t e r l a g e n  und B e r a t u n g e n  von

Kontophot, Wedekind
K om m anditgesellschaft

Berlin

HYDROKOLLAG

K L E I N E W E F E R S  
A P P A R A T E

W ä rm e a u s ta u s c h e r  fü r  a l le  
in d u s t r ie l le n  Z w e c k e . 
G ro f jr a u m h e iz u n g  .L ie s c o t h e rm «

i O H .  K L E I N E W E F E R S  s o h n e
KREFELD B ü r o s  i n  b e r l i n  • w i e n  - H a m b u r gm i im ij ii f r ü h e r  L l e i e n  & Co.
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S ^ z ia t e in c ic J I d u H i^ ^

für

HÜTTEN- und INDUSTRIE
OFENBAU

wie z. B.

Blockdrücker für Stoßöfen
Blockabdrücker für Stahlwerksgießgruben

Blockausstoßvorrichtungen 
für Wärmöfen usw.

Kippvorrichtungen für Wannen
schmelzöfen, Trommelöfen usw.

Türziehvorrichtungen
für Schwerindustrieöfen

Türziehvorrichtungen für mehrtürige 
Oefen (z. B. Martinöfen)

Ofentürandrückvorrichtungen 
mit zentralem Antrieb

Herdwagen- und Deckelverschiebe- 
vorrichtungen DRP.

Hydraulische Hebebühnen für alle Zwecke 

usw .

m it k o m b i n i e r t e m  Mo t o r -  u n d  

h a n d h y d r a u l i  s c h e m  A n t r i e b

•<2§D!>

CARL DICKMANN
Spezialeinrichtungen für Hütten- und Induslrieofenbau

Telefon 3 31 84 ESSEN Postfach 1134
670

H o c h w e rtig e  C h a m o tte s te in e  
F e u e rfe s te  M a te r ia lie n

für E isen - und Stahlgießere ien

S T A H L F O R M S C H L IC H T E  ,,S C H W A L B E “
liefern

Chamotte-Industrie
H a g e n b u r g e r -S c h w a lb  A G .

Anfragen zu richten an Verlag S tah le isen  m. b. H., Pössneck.

Zentrale ausländischer Ingenieure
Spezialtechnische Übersetzungen aller Kultursprachen. 

Broschüren, W erbeschriften, Aufsätze, Prospekte. 
Einreichungsfertige Patentschriften.

Beschaffung in - u. ausländischer beglaubigter Dokum ente.

Dr.-Ing. P. Sessler&W.Erselius-Berlin w so
B a y re u th e r  S tra ß e  16 /  F e rn ru f :  257291

Lan g b e in -P fan h au se r W erke AG . Le ipzig

HARTVERCHROMUNGS
ANLAGEN

£1 Zn ölte ß..elyen5clcLLLefi 
ctuzcl -¡-¡¿LZtvezcl tomunj

H ervo rrag e nd e

Lunkerverhütungsmittel 

Abdeckmassen 

Kokillenglasuren 

Kokillenlacke

liefern

G.OHLER&Co.
Fernruf 2 5 7 7 4  H A G E N  Fernruf 2 5 7 7 4

C h e m i s c h e  F a b r i k  f ü r  G i e ß e r e i -  

und S t a h l w e r k s b e d a r f

  602
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E n llun ke ru n g sp u lve r für Schmiede, W a lzb löcke  
und S tahlform gufj, garantiert lunkerfre ie  Abgüsse

zum Ausgie fjen und A usfugen von G espann
platten und K ok illenböden

K O K I L L E N L A C K

D I A M A N T S C H L I C H T E

in ve rsch ie d e n e n  Q u a litä te n  fü r a lle  B löcke

hochfeuerfester Anstrich für S tahlgufjform en und 
Kokillenhauben.

RHEINISCHE FORMSCHLICHTE-FABRIK
GE B R .  O E L S C H L ä G E R ,  D Ü S S E L D O R F

Werkstoffprüfu ng

H E T T N E R
B O H R M A S C H I N E N F A B R I K  

F. LE B E R  & CO.
Louis Schoppei; Leipzig
F a b r ik f!  W e rk s b fP p rü fm a s c h in e n  u. w issenschaftliche A p p a r a te

Schleif- und Poliermaschinen sowie 

Produkte für metallografische

L A B O R A T O R I E N

j i i m  wo
Spezialhaus für Laboratoriums-Einrichtungen

Düsseldorf

Generalvertretung der Optischen Werke

C. Reichert
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Aufogen-Geräte  u. Anlagen  

A ufogen-Sch  ne id maschinen  

W id e rs fa n d -S c h w e ifm a s c h  inen  

Lichtbogen-Schweifung 

Elektroden 

Luft- u. Gasgemisch-Zerlegungsanlagen

„ORIGINAL"

MESSER

ESSER&COgmbh FRANKFURT/MAIN
M a s c h i n e n f a b r i k  u n d  A p p a r a t e b a u a n s t a l t  
f ü r  S c h w e i ß t e c h n i k  u n d  G a s g e m i s c h z e r l e g u n g

rs _

i l M i )
[ i i i

\  <  \  <  
SCHUTZ DEN H ÄNDEN!

Hautschäden an Händen und Unterarmen sind 

die Werktätigen fast aller Berufe ausgesetzt. 

Häufig treten lästige Ekzeme auf, deren Aus

heilung langwierig ist. Durch rechtzeitig ein

setzende Vorsorge können solche Störungen 

der Gesundhei t  und der Arbei t  verhütet 

werden. Als Hautschutz und zur Hautpflege 

bewähren sich immer wieder

FISSM Schutzsalbe - Fetthaltig 
Schutzsalbe • Fettf rel

die von führenden Industrien gegen Haut
schäden verwendet werden

Aufklärendes Schriftgut durch
D E U T S C H E  M I L C H W E R K E  • A B T .  B E R L I N  N 0 S 5

H A G E N  ( W E S T F . )
Öl

Industr ieöfen
f ü r  a lle  B ehe izungsarten  und jeden V e rw endungszw eck

E le k t r is c h  b e h e iz te r  5 -Z o n e n -M u ld e n o fe n
A n sch lu ß w e rt 230 kW , 5 m lic h te  Länge

D IP L .- IN G .  O T T O

MICHAELIS G L Ü H - U N D  
H Ä R TETEC H N IK

D Ü S S E L D O R F  
D ra h ta n s c h r ift :  M ichao fen  F e rn ru f 71 1944
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_____________________HENKEL & CIE. A -G  • D U S S E LD O R j^

f f i

bei gleichzeitiger E in sp a ru n g  

von Arbeitskräften und Arbeits

mitteln, o h n e  große Um

stellungen und Neuinvestitionen

TBOdW
In stitu t fü r F a b r ik w ir ts c h a ft
Berlin-W ilmersdorf
W alte r-F ische r-S traße  6/40.

S C H N E L L  U N D
iwtfrefwi&ar

verwachsen unsere 
feuerfesten W  e s a - 
M a s s e n  mit dem 
Mauerwerk zu einem 

festen Block. 
Fordern Sie Prospekt. 

*
G ottfr. L ichtenberg
K o  m  m a n d i t - G e s e l l s c h a f t

S i e g b u r g (Rhld.)
F a b r i k a t i o n  f e u e r f e s t e r  
S p e z i a l m a s s e n .

Feuerverzinkereien
Neubau und Beratungen

Arthur Roller, Pforzheim
K r o n p r in z e n s tra ß e  83, Telephon5 0 0 7  
Telegr.-Adresse: Rollerzinkbau Pforzheim

550

Ofenbau Lackner
S e i t 1906

D O R TM U N D
F e r n s p r e c h e r  26839

Tief-, Stoß-, Roll-, Schmiedeöfen / Normalisier-, Härte-, 
Anlaßöfen / Topfglühöfen, Umwälzöfen / Blechwärm- 
öfen, Trockenöfen usw. / Öfen für jeden Industriezweig

zeitgem äß und wirtschaftlich
606

R O H R IE IT U n C E II
geschweißt und genietet fOr Wasser 
Gas, Dampf und jeden Verwendungs
zweck von 150 mm 0  aufwärts bis 
zu 10 mm Blechstärke

Eisen- u. Metall werke Ferndorf
Anfragen zu richten an Verlag  Stahleisen m. b. H., Pössneck.

Freiform- 
Schmiede
stücke
und geschmie
dete Stabe
in a llen  A bm es
sungen und Ge
w ic h te n , in jeder 

gew ünsch ten  
Q u a litä t, roh und 
fertig bearb e ite t.

Hammerwerk Carl Vorlaender & Cie.
A nfragen zu richten an Verlag  Stahleisen m. b . H., Pössneck.

Bf Sinterdolom it
in Stücken, gemahlen und in Teermischung

Stahlwerkskalk
ab rheinischen Versandstationen

Westdeutsche Kalk- und Portlandzement-Werke A.-G., Köln
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J\ T eu en feich w erk
Fü r d ie  D a u e r des K rie g e s  a u f A n o rd n u n g  

nur o h n e  F a r b a u s s f a t t u n g  l i e f e r b a r I

Anfragen zu richten an Verlag Stahleisen m. b. H., Pössneck.

W ir  re in ig e n  seit über 35 Jahren m it unserem

R O H R  R E I N  I G  ER „M O LCH "
verkrustete Rohrleitungen a lle r  A rt.
W ir  l ie fe rn  zu r Reinigung von Rohrsystemen 
a lle r  A r t unseren bew ährten
KESSELROHRREINIGER „MOLCH"
G E S .  F U R  R Ö H R E N R E I N I G U N G  

L A N G B E I N  &  C IE . 485
A n fragen  e rb itten  w ir  an den V e rlag  d ieser Zeitschrift

238

KEMOL -W ärmeschutzsteine i
bis 1 0 0 0 °  C
fü r a lle  Zw ecke

ALPORIT -Leichtsteine
bis 1 4 0 0 ° C  S. K. 29 /31
der w irts c h a ft lic h e  B a u s to ff fü r  In d u s trieö fe n

SUPERPORILL
ü b er 1 5 0 0 °  C S. K. 3 4 /3 6
der L e ich tb a u s to ff fü r E lektroo fen

In g e n ie u r -  I A A  D I  I A  C  A A  D E  D ü s s e ld o rf  
BÜRO I V H R L  l Y E I Y l r r  SCHILLERSTR. 61

Postfach 4064 Ruf 626  21 und 6 2624 Drahtwort KEM O L

M A S C H I N E N F A B R I K  t A C K t & D l i t t E L D O R F

Schmiedemaschinen >

S A C K

LICHTBOGEN'OFEN
f ü r  D r e h s t r o m a n s c h lu ß

N e u e  h y d r a u lis c h e  E le k t ro d e n r e g e lu n ç  • A u s fa h r b a r e r  S c h m e lz k e s s e i 
o d e r  w eg fahrbarer Deckel » Korbbeschickung m it k ü rzester Beschickungszeit.

B R O W N ,  B O V E R I  & C I E .  A.-G.
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S c h n e lla rb e its s ta h l * S ilb e rs ta h l * L e g ie rte  

D a u e rs tä h le  * G u ß s ta h ld rä h te  . E d e lb a n d 

s t a h l  • R o s t f r e i e  S t ä h l e  „ K a r o n i "  

W i d e r s t a n d s m a t e r i a l  „ C h r o n i k a "  

S c h n e l l a u t o m a t e n s t a h l  „ A W A "

V  e r l a g  S t a h 1 ei s e n m . b . H ., D ü sse ld orf und  P össn eck . —  V erla g s le ite r : A  1 b i-n H o l i s c h e c k ,  D ü sse ld orf und P össn eck . 
V era n tw ortlich  f. d. T e x tte il :  D r .-In g . D r. m on t. E . h. O . P e t e r s e n ,  D ü sse ld orf. —  V eran tw ortlich  f. d. A n ze ig en te il: i. V . O s k a r  G a r w  e g, 

D ü sse ld or f und P össn eck . —  A n zeigen p reisliste  1. —  D ru ck : C . G . V o g e l ,  (15) P össn eck .
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STAHLWERK KABEL C. POUPLIER JR. /  HAGEN i. WESTF.
El ekt rot  i eg e I s ta h I we rk / Pr oz i s i onsz i eherei en / Wal z -  und Hammer wer ke
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verbürgt 
Leisiungssieigerung

RUHRGAS AKTIENGESELLSCHAFT • ESSEN

KLÖCKNER SONDER-ERZEUGNISSE



r u n n n s n s

64. Jahrg. 1944 Heft 21, Seite 333 bis 348

ARDELTWERKE • ZW EIG B U R O  BERLIN

W ALZERZEUGNISSE
In a lle n  Tho m as- und S ie m e n s -M a rlin -G ü te n

AU TO MATEN STÄHLE
g e w a lz t und b la n k  gezogen

ROHREN U N D  
ROHRENERZEUGNISSE a lle r  A rt

nahtlos, au togen -, elektrisch- und feu ergeschw eiß t

HUTTEN-NEBENPRODUKTE


