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Bericht an die Hauptversammlung am 11. Juli 1919.x)

Die Bericlite, die wir iiber die vier liinter 
uns liegenden Geschaftsjahre veroffentlichten, 

konnten mit Riicksicht auf die Kriegsverhaltnisse 
und, die damit gebotene Vorsickt gegeniiber un- 
seren Feinden nur in kurzer und unvoilstiindiger 
Weise Rechenschaft iiber die Tśitigkeit der Ge- 
schaftsftilirung ablegen; in ilinen mufite vor allem 
ganzlich Abstand genommen werden von einer 
Schilderung der allgemeinen Lage der deutschen 
Eisen- und Stahlindustrie, iliren Wiinschen und 
Hoffnungen, wie wir sie in den friiliereu Berichten 
der Friedenszeit zum Ausdruck brachten. Wie 
weit die Einschrankung in der Berichterstattung 
wahrend des Krieges ging, ergibt sieli u. a. daraus, 
daB der Geschaftsbericht des Vorjalires von der 
Zensur in seiner ursprtinglichen Form zum Ab- 
druck iiberbaupt nicht zugelassen wurde, ob- 
wohl nach unserer Auffassung die bestelienden 
Bestiinmungen bei der Abfasśung mit peinlicher 
Genauigkeit beachtet waren. Mit dem Abschlufi 
des Friedens sind die einschrankenden Bestim
mungen fortgefallen, so dafi wir den Bericht iiber 
das abgelaufene Geschaftsjahr in der aus der 
Friedenszeit gewolmtcn Weise erstatten konnten.

Die Ueberstiirzung der Geschehnisse im ab- 
gelaufeńen Geschaftsjahre aber, der wir noch zu 
nahe stehen, und die Unsicherheit unserer Lage 
im Innem  und AeuCern lassen einen Riickblick 
und Ausblick iiber die Verhaltnisse der Eisen- 
und Stahlindustrie im besonderen und des deut- 
schen W irtschaftslebens im allgemeinen auch heute. 
nur in ganz beschranktem Umfange zu; dagegen 
ist es uns wohl inoglich, in ausfuhrlicherer Weise 
■ais in den jiingsten vier Berichten von der Tatig- 
keit der Geschaftsfiihrungliechenschaft abzulegen.

Mit gu ter Zuversiclit gingen wir nach den 
Worten des yorigjalirigen Berichts in das nun 
abgelaufene Geschaftsjahr. Wenn auch manche 
 ̂orgauge im Innern, wie die Lebensmittelkrawalle 

in einzelnen Stadten und das Verhaltcn der Muni- 
tiolisarbeiter in Berlin, manclies Bedenken iiber

*) Der Bericht des Yorjahres konnto wegen Zen- 
«ur8chwiorigkeiten nicht yeroffentlicht werden.
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die Haltung des Heimatheeres aufkoinmen liefieu 
und viele Bericlite von der F ront und der Marinę 
nicht in Einklang zu bringen waren mit dem 
felsenfesten Vertrauen, das wir auf Heer und 
F lotte zu setzen gewohnt. waren, so lieB doch 
der gute Erfolg des deutschen Friihjahrsangriffs 
1918 die frohe GewiBheit aufkommen, daB der 
so lang ersehnte gliickliche Friede uns bald be- 
schert sein werde. Die iiberraschcnde Durch- 
fiihrung dieser Offensive war wiederum ein 
glanzender Beweis, daB die deutsehe Industrie 
und im besonderen auch die Eisen- und Stahl
industrie sieli mit aller T atkraft und Hingabe 
an die Erfiillung des ihr gestellten Hindenburg- 
programms gesetzt hatte, so daB es unseren 
Ileeren moglieh war, den Eisenwall der Feinde 
zu durchbreclien, an dessen Errichtung fast die 
ganze iibrige W elt beteiligt war. Leider gingen 
die an diesen Erfolg gekniipften Hoffnungen nicht 
in Erfiillung. Die yorhin erwalmten bedenklichen 
Erscheinungen im Heimatheer und an der Front 

. waren leider keine Ausnahmen, sondern nur die 
auBeren Zeiclien einer Zersetzung, die nicht mehr 
aufzuhalten war. W er die Schuld an dieser 
Zersetzung und somit am ungliicklichen Ausgang 
des Krieges trag t, soli hier nicht naher gepriift 
werden. Erinnert sei aber daran, daB nach Aus- 
bruch der Revolution deutsehe Staatsbiirger sich 
Sffentlich geriilimt haben, an der planmaBigen, 
jahrelang wahrenden zersetzenden Beeinflussimg 
unseres Heeres beteiligt gewesen zu sein. Nicht 
vergessen sei dabei die schwere Schuld, die auch 
unsere friihere Reichsregierung seit der Kanzler- 
schaft Bethmann-Hollwegs in dieser Beziehung 
auf sich geladen hat. Schlicfilich darf aber audi 
bei dem Hinweis auf die Schuld an dem unseligen 
Ausgang des Krieges nicht unerwahnt bleiben, 
welchen unheilvollen EinfluB durch die immer 
weitergehenden Griindungen von Kriegsgesell- 
schaften die Ueberorganisation ausgeiibt hat, 
gegen die wir schon kurz nach Schaffung des
Kriegsamts
haben.

unsere warnende Stimme erhoben
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Diese drei hier kurz angedeuteten Faktoren 
brachten uns ein halbes Ja lir nach einer gliinzend 
durchgefiihrten Offensive den W affenstillstand 
mifc seinen nicderschmetternden Bedingungen und 
in unmittelbarein Gefolge die Revolution.

Arbeitsgemeinschaft, Sozialisierung, Seibslverwaltungs- 
korper und Betriebsrate.

Die Revolution muflte nicht nur auf unsere 
staatsrecht.lichen und innerpolitischen Verhiiltnisse 
umwftlzcnd einwirken, sondern beeinflusste ihrer 
ganzen A rt nach in erheblichem MaBe unser 
W irtschaftslebcn und unsere Sozialpolitik. Schon 
die Verhandlungen iiber den W affenstillstand 
hatten gezeigt, dafl ein Zusammengehen des 
ganzen deutschen Volkes in noch erheblicherem 
IJmfange notwendig sei ais wiihrend des Krieges. 
Aus dieser Erwilgung heraus entstand unter den 
fiihrenden Mannern des rheinisch-westfalischen 
W irtschaftslebens der Gedanke, ihre Zuriick- 
haltung gegeniiber den Gewerkschaften aufzugeben 
und mit. den Arbeiterorganisalionen gemeinsam 
zu handeln. Die ersten Besprechungen fallen in 
den Herbst des Jahres 1917. Die praktische 
Durchfuhrung dieses Gedankens erfolgte zunachst 
im niederrheinisch-westfiilischen Bergbau und 
kurze Zeit nachher auch fur die niederrlieinisch- 
westfalische Eisenindustrie durcli die Griindung 
einer Arbeitsgemeinschaft. Die dreiM etallarbeiter- 
organisationen, der freie M etallarbeiteryerband, 
der christliche M etallarbeiteryerband und der 
Hirsch-Dunckersche Gewerkverein, richteten an 
uns auf Gruńd einer Bosprechung zwischen den 
Herren Huć, Reichelt (II. Vors. des Deutschen 
M etallarbeiterverbandes), Hugo Stinnes und Vogler 
am 19. Oktober 1918 das Ersuchen, eine alsbal- 
dige Aussprache iiber ein zukiinftiges Zusammen- 
arbeiten nainentlich im Hinblick auf die bevor- 
stehende Demobilisierung des Feldheeres und der in- 
dustrieilen Kriegswirtschaft herbeizufuhren. Diese 
Besprechung fand am 26. Oktober 1918 in unse- 
ren Geschaftsrauinen unter der Leitung unseres 
Vorsitzenden, H erm  Gelieimrat S)r.=Sug. e. h. 
B e u k e n b e r g ,  sta tt.

Die Yerhandlung, an der die ersten Fuhrer der 
Metallarbeiterorganisationen teilnahmen, zeicimete 
sich dureh groBeSacblichkeit aus und fiihrte zu dem 
cinmutigen BeschluB, eine Arbeitsgemeinschaft zu 
bilden, die gemeinsam die wichtigsten Fragen der 
wirtschaftliohen Demobilmachung, soweit sic die 
niederrheinisch-westfalische Eisenindustrie betra- 
feu, zu erledigen. Wiihrend die Arbeiten dieser 
Gemeinscbaft vor allen Dingen im Hinblick auf die 
Schaffung von Arbeitsgelegenlieit, die Unter- 
bringung der Kriegsteilnehmer und der frei- 
werdenden Arbeitskrilfto und die Heranschaffung 
von Roli- und Hilfsstoffcn sowie Lcbensmilteln 
in Angriff genommen wurden, brach die Reyolution 
aus. Ais erste Folgę dieser Umwiilzung auf sozial- 
politischem Gebiet sind die sogenaunten Berliner

Vereinbarungen yom 15. November zu betrachten. 
dic die Unterschriften der wichtigsten groBen Unter- 
nehmervrcrbiuide und Arbcitnehmerorganisationen 
tragen. Sie enthielten neben der Anerkennung 
der Gewerkschaften ais Vert,reter der Arbeit- 
nehmer vor allen Dingen die Einfuhrung der 
achtstiindigen Arbeitszeit sowie die Bestimmung 
iiber den AbscliluB von Kollektiwereinbarungen. 
Zur Durchfuhrung dieser Yereinbarungen sowie 
zur Regelung der Demobilisierung, zur Aufreclit- 
erhaltung des W irtschaftslebens und zur Sicherung 
der Existenzmog)ichkeit der Arbeitnehmerschaft. 
wurde ferner in diesen Vereinbarungen, von denen 
zu unserm Bedauern die wirtschaftsfriedlichen 
Yerbande zunachst ausgeschlossen wurden, ein 
Zentralausschufi yorgesehen, der auf paritatischer 
Grundlage mit beruflich gegliedertem Unterbau 
errichtet werden sollte. Dieser Zentralausschufi 
erhielt dann am 4. Dezember 1918 seine ersten 
Satzungen und den Namen .Arbeitsgemeinschaft 
fiir die gewerblichen Arbeitgeberund Arbeitnehmer 
Deutschlands“. Dem uns vorgelegten Satzungs- 
entwurf vom 4. Dezember konnten wir nicht 
zustimmen, da der Auibau zwar auf paritatischer 
Grundlage yorgesehen war, jedoch ais Wablkorper 
fur die Organe der Arbeitsgemeinschaft Fach- 
gruppen gedaciit waren, dereń vorgesehener Ab- 
grenzung w ir nicht zustimmen konnten. Aufierdem 
fehlte in dem Satzungsentwurf der Zusammenhang 
mit den bestehenden Spitzenyerbanden der In
dustrie. W ir haben daraufhin eingehende Verbesse- 
rungsYorschlage gemacht. Die Arbeiten dieser 
Zentralarbeitsgemeinschaft sind nicht in dem MaBe 
fortgeschritten, wie es zunachst hatte  erwartet 
werden konnen. Daran w a ry o r allen Dingen die 
Entwicklung unserer innerpolitischen Verhaltnisse 
schuld. Neben dem Unternehmertum waren die Ge
werkschaften d ieT rager der Arbeitsgemeinscliaft. 
Die fortschreitende Badikalisierung der Arbeiter- 
schaft dureh das Umsichgreifen der spartakistischen 
und bolschewistischen Bewegung, die sich in bc- 
wuBten Gegensatz zu deu Gewerkschaften stellte, 
yerminderte aucli in erheblichem Mafie die Gefolg- 
schaft und damit den Einflufi der Gewerkschaften. 
Im Gegensatz zu die3er yerhaitnismaBigen Un- 
tatigkeit der zentralen Arbeitsgemeinschaft leistete 
aber die yon uns mit den Metallarbeitergewerk- 
schaften gebildete Arbeitsgemeinschaft fiir die 
rheinisch-westfalische Eisen- und Stahlindustrie 
groBe praktische Arbeit. Zuniichst wurden be
reits am 20. November einstimmig Erlauterungen 
zu den Berliner Vereinbarungen beschlossen, in 
denen vor allen Dingen die Einfiilirung der tag- 
lichen regelmafiigen Arbeitszeit von aclit Stunden 
den praktischen Yerhaltmssen und Bediirfnissen 
der rheinisch-westfiilisclien Eisen- und Stalil- 
industrie angepafit, wurde. Sodann liat sich die 
Arbeitsgemeinschaft, zu der fiir die Erledigung 
der sozialpolitischen Fragen der Arbeitgeber- 
yerband fiir den Bezirk der Nordwcstlichcn
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Gruppe lunzutrat, in vielen Sitzungen mit anderen 
praktisclien Fragen beschiiftigt.

Am 6. Februar 1919 traten  dieser Arheits- 
gemeinscbaft dann auch die Angestelltenvcrbande 
bei, so daB seit dieser Zeit eine alle Arbeitnehmer 
umfassende Arbeitsgemeinschaft fiir die rhcinisch- 
westfalisclie Eisen- und Stahlindustrie besteht. 
Auch diese Arbeitsgemeinschaft hat in zahlreiclicn 
Sitzungen praktische Arbeit geleistet.

Es w ar klar, daB eine sozialdemokratische 
Regierung schon aus taktischen Griinden sehr 
bald die Frage der Sozialisierung in Angriff nchmen 
werde. Die neue Regierung liat zu diesein Zwecke 
eine besondere Sozialisierungskommission einge- 
setzt, die vor allen Dingen priifen sollte, welche 
Gewerbezweige fiir die Sozialisierung „reif“ seien. 
Die Regierung selbst hat sehr bald cingesehen, 
daB die praktische Durchfiihrung dieser Soziali
sierung auf ungeheure Scliwierigkciten stoflt. 
Sie hat daher auch nicht mit der von sozialisti- 
schen Theoretikern geglaubten Schnelligkeit die 
Sozialisierung durchsetzen konnen. Auf der 
anderen Seite aber wurde sie durch das teilweise 
Versagen der zcntralen Arbeitsgemeinschaft und 
die Zunahine der spartakistisclien Bcwegungen 
gezwungen, die Sozialisierung in Angriff zu 
nehmen. in erster Linie wurde der Bergbau ais 
reif fiir die Sozialisierung betrachtct. Aber auch 
hier konnte die Yergesellschaftung nicht iiber 
Nacht durchgeflihrt werden. Dic Regierung ver- 
suchte es zunachst mit der Errichtung von 
Arbeitskammern und der Einsetzung besonderer 
Kommissare. Ais dann aber im Januar in Berlin 
die spartakistischen Unruhen ihren Hohepunkt 
erreichten und iin Miirz der Bcrliner General- 
streik erfolgte, sali sich dic Regierung gezwungen, 
am 23. Marz 1919 das Sozialisierungsgesetz zu 
erlassen, in dem das Reich befugt wird, gegen 
angemessene Entschiidigung
1. fiir eine Yergesellschaftung geeignete wirt- 

schaftliche Unternehmungen, insbesondere sol
che zur Gewinnung von BodenschiLtzen und 
zur Ausnutzung von Naturkriiften, in Geinein- 
bewirtschaftung zu uberftthren;

2. im Falle dringenden Bedurfnisscs die Her- 
stellung und Verteilung wirtschaftlicher Giiter 
gemeinwirtschaftlich zu regeln.
Am gleichen Tagc erschien auch das Gesetz 

iiber die Regelung der Kohlenwirtschaft, indem 
die gemeinwirtschaftliche Organisation derKohlen- 
wirtsebaft durch das Reich festgelegt wird. Eine 
ahnliche Regelung erfolgte durch cin Gesetz vom 
24. April 1919 fiir die Kaliwirtschaft.

Die Gedanken der Gemeinwirtschaft wurden 
dann durch das Reicliswirtschaftsministerium iiber- 
nommen. Nach den Plitnen des Reichswirtschafts- 
ministeriums ist die Wiederaufrichtung des 
deutschen W irtschaftslebens nur móglicb, wenn 
alle an ihm beteiligten Kreise sich solidariscli 
erklaren und alle fiir das W irtschaftsleben' wicli-

tigen Fragen gemeinsam behandeln. Zu diesem 
Zwecke plant das lleichswirtschaftsministerium 
die Grundung yon sogenannten Selbstverwal-! 
tungskijrpern fur die Industrie, die in bestimmte 
Ausschiisse, wie ProduktionsaussehuB, Innenhan- 
delsausschuB, AuBenliandelsausschuB und Finanz- 
ausschufi zerfallen, und in denen sowoltl die 
Erzeuger ais auch die Verbraucher, Ilitndler, 
Arbeiter und Angestellte vertreten sein sollen. 
F ur die Eisenindustrie sind zwei groBe Selbst- 
yerwaltungskorper oder Dacliverbande vorge- 
sehen, niinilich fiir die Eisen und Stahl schaffende 
und fiir die Eisen, Stahl und Metali verar- 
beitende Industrie. Diese Dachverbiinde zer- 
fallcn ihrerseits in zahlreiche Zweckverbiinde, 
dic fiir die einzelnen Erzeugnisse gesebaffen 
werden, und die ebenfalls einen gemeinsamen Aufbau 
aller daran beteiligten Kreise zeigeu. An den 
Verhandluugen iiber die Vorbereitung der Ge- 
meinwirtscliaft haben wir uns .beteiligt. Die ver- 
schiedenen Vortrilge, die uns von seiten des 
Reichswirtschaftsministeriums gehalten wurden, 
haben aber vor allen Dingen noch keine geniigonde 
Klarheit dariiber gebracht, welche Zwecke und 
Aufgaben die einzelnen Verbiinde haben sollen, 
und wie sie sich zu der Zentralarbeitsgemeinschaft 
stelien, die ihrerseits, wenigstens nach dem 
Satzungsentwurf, nicht nur sozialpolitische, sondern 
auch wirtschaftliche Fragen behandeln sollen. 
Zwar ist inzwischen die Grundung des Deutschen 
Stahlbundes erfolgt, der ais ein Bestandteil des 
Dachrorbandes fiir die Eisen und Stahl schaffende 
Industrie gedacht ist. In den Verhaudlungen 
des Deutschen Stahlbundes ist auch der Grund- 
satz der Hinzuziehung der- Verbraucher, der 
Hilndler und der Arbeitnehmer praktisch diirch- 
gefiihrt, worden. Das gleiehe ist geschehen bei 
den letzten Preisverliandlungen des Roheisen- 
yerbandes. Es ist aber zu beachten, daB bei 
diesen Verhandlungen eine Stimmenabgrenzung 
der einzelnen Kreise nicht satzungsgeiniiB fest
gelegt war, wie es bei den geplanten Selbst- 
venvaltungskorpern vorgesehen ist. Das Reichs- 
wirtschaftsministerium hat sich auf Grund der 
Einwiinde der Eisen- und Stahlindustrie bereit 
erklart, ein ausfiihrliches Gutachten iiber die 
Aufgaben der Zweekverbande und Selbstver- 
waltungslcorper in der Eisenindustrie ausarbeiten 
zu lassen. Sobald dieses Gutachten yorliegt, 
werden die Verhaiullungen weitergefiihrt werden.

Bei den W einiarer Erorterungen iiber das Sozia
lisierungsgesetz ist von den streikenden Berliner 
Arbeitern auch die Einfiihrung von Betriebsraten 
verlangt worden. Die Reichsregierung hat darauf 
vorlaufig gesetzlich Betriebsrate im Bergbau ein- 
gefUhrt. Ein Entwurf iiber die allgemeine Ein- 
łuhrung der Betriebsrate liegt augenblicklich zur 
Beratting vor. E r verlangt die Schaffung von 
Raten in allen Betrieben, in denen in der Regel 
mindestens 20 Arbeitnehmer beschaftigtsind. Der
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Betriebsrat hat die Aufgabe, die wirtschaftlichen 
Interessen der Arbeitnehmer des Betriebes dem 
Arbeitgeber gegeniiber wahrzunehmen. Nach 
dieser Richtung hat er durch den Gesetzentwurf 
schr weitgehende Befugnisse erhalten. Nach dem 
Plan der Reichsregieruug sollen aber auch diese 
Betriebsrilte nach Bezirken zu Bezirksarbeiterraten 
ausgestaltet werden, die ihrerseits wieder zum 
Reichsarbeitorrat zusammengefaBt werden sollen. 
Auch fiir die Unternehmer sind iilmliche Organi- 
sationen vorgesehen, die den Namen Bezirkswirt- 
schaftsrat bzw. Reichswirtschaftsrat erhalten.

Bezliglich dieser Pliine des Reichswirtschafts- 
ministeriums bestehen nicht nur starkę Bedenken, 
sondern es herrseht auch eine grofie Unklarheit. 
W eite Kreise des gewerblichen Lebens selien ein- 
rnal in ihnen nicht nur eine Einschrankung und 
Reglementieruug der freien W irtschaft, sondern 
auch eine Ueberorganisation, die nach ihrer Auf- 
fassung dem W iederaufbau unseres wirtschaftlichen 
Lebens mehr schttdlieh und hemmend ais niitzlich 
ist. Im Reichswirtschaftsministerium selbst scheint, 
wie wir schon oben kurz darlegten, die Meinung 
auch noch nicht endgultig geklart zu sein, vor 
allen Dingen nach der Richtung hin, wie die ge- 
planten Organisationeri zusammen arbeiten sollen. 
Die Eisenindustrie des Bezirks der Nordwest- 
lichen Gruppe hat bisher zw ar eine ablelinende 
K ritik dieser Vorschlage fiir notwendig gehalten, 
aber docli ihrer Meinung dahin Ausdruck gegeben, 
daB sie befeit ist, gemeinsam mit dem Reiclis- 
wirtschaftsministerium und den Arbeitnehmer- 
organisationen brauchbare Organisationen fiir 
den Wiederaufbau unseres W irtschaftslebens und 
den Ausglelch der Belange zu scliaffen.

Die sehr eingehenden Arbeiten der insonder- 
heit mit sozialpolitisclien Fragen beschaftigten 
Kommission unserer Gruppe sind noch nicht 
zum Abschlufi gelangt, haben aber in yerschie- 
denen Aufsatzen der Zeitschrift „Stahl und Eisen “ 
unter dem Gesamttitel „Zur neuesten W irtschafts- 
und Sozialpolit.ik" bereits einen teilweisen Nieder- 
schlag gefunden.

Reichsverband der deutschen Industrie.

Schon im Frieden war inuerhalb des Zentral- 
verbandes deutscher Industrieller der P lan gereift, 
diesem wiclitigsten Spitzenverbande der deutschen 
Industrie durch die Griindung von Fachgruppen 
einen neuen Unterbau zu liefern. W ahrend des 
Krieges war, wie bekannt, unter dem Einflufi des 
Burgfriedeus ein Zusammengehen des Zentral- 
yerbandes deutscher Industrieller und dem Bundę 
der Industriellen im Kriegsausschufi der deutschen 
Industrie herbeigefiihrt worden. Ein weiteres 
Iland-in-IIand-Arbeiten der beiden Verbande w ar 
durch die Schaffung des deutschen Industrierats 
am 12. Februar 1918 erfolgt. Die durch die 
RoYolution geschaffenen Yerhaltnisse fuhrten dann 
dazu, daC Zentralverband und Bund sich im 
,Reichsverband der deutschen Industrie*1 zu-

sammenfauden und so eine geschlossene Organi
sation der gesainten deutschen Industrie gebildet 
wurde. Bei der Griindung dieses Reichsverbandes 
wurde vor allen Dingen auch in Anbetracht der 
Piane des Reichswirtsehaftsininisteriums der 
friihere Gedanke der Schaffung von Fachgruppen 
wieder aufgegriffen. Nach den inzwischen an- 
genommenen Satzungen sind die T rager desReichs- 
yerbandes die Fachverbande und die bestehendeu 
Landesyerbande, zu denen z. B. der Verein zur 
W ahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Inter
essen in Rheinland und W estfalen zu reclmen ist. 
F u r die Eisen- und Stahlindustrie sind eine Reihe 
von Fachgruppen rorgeschen, die die einzelnen 
wiclitigsten Erzeugungsstufen der Eisen- und Stahl
industrie erfassen. Die Griindung des Reichsver- 
bands der deutschen Industrie ha t am 12. April 1919 
stattgefunden. In den yorlaufigen Yorstand sind 
aus der rheinisch-westfalischen Eisen- und Stahl
industrie die Ilerren Geheimrat Dr. Beukenberg, 
Geheimer F inanzrat Dr. Hugenberg, Geheimrat 
Dr. Emil Kirdorf, Generaldirektor Reuter, Hugo 
Stinnes und Generaldirektor Vogler gewahlt 
worden. In das Yorlaufige Prasidium des Reichs- 
Ycrbandes sind gewahlt die H erren Geheimer 
F inanzrat Dr. Hugenberg und Hugo Stinnes.

Rohstoffversorgung.

Die Rohstoffversorgung der Eisen- und Stahl
industrie liing, wie in den letzten Kriegsjahren, 
so auch diesmal im wesentlichen von der Ver- 
kehrslage und der W agengestellung ab. Wir 
verweisen deshalb auch auf die Ausfiihrungen. 
die w ir im Nachstehenden iiber die Verkehrs- 
fragen gemacht haben. Immerliin ist hier zu 
betonen, daB die Anweisungen des Reichskohlen- 
kommissars sehr haufig den lebhaften Wider- 
spruch der W erke hervorgerufen haben. Wir 
waren bemiilit, sowohl durch Yorstellung bei 
dem Reichskohlenkommissar ais auch beim Kohlen- 
syndikat die Schwierigkeiten zu heben. Nach 
Ausbruch der Revolution litt  die K o h l e n v e r -  
s o r g u n g  yor allem unter dem Riiekgang der 
Arbeitsleistung der Bergarbeiter und den zahl- 
reichen wilden Arbeitseinstellungen, durch die 
gerade der rheinisch-westfalische Bergbau beson
ders hetroffen wurde. lnfolge der stark gesun- 
kenen Forderung tra t zeitweise eine erhebliche 
Besserung in der Wagengestellung ein. Zu Zeiten 
w ar es aber wochenlang nicht moglich, den 
dringendsten Bedarf mancher W erke an Kolilen 
zu decken. Es ist daher nicht verwunderlicli, 
wenn auch heute noch viele Betriebe w eg en  
Kolilenmangel entweder stilliegen oder aber docli 
erhebliche Betriebseinschrankungen vorgenommen 
haben. In  besondere Schwierigkeiten kamen nach 
Abschlufi des W affenstillstandes durch die Be
setzung der rheinischen Braunkohlengruben die- 
jenigen Werlce, die schon seit Jahren auf die 
Verwendung yon Braunkolde eingerichtet sind. 
Eine Reihe Jta rtinw erke . w ar gewolmt, fiir
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ihre Gaserzeuger B r a u n k o h l e n  zu benutzen. 
Yor allen Dingen war das Siegerland durch die 
mit der Besetzung erfolgte Absperrung des links- 
rheinisclieu Gebiets scliwer betroffen. Monate- 
lang standen von Mitte Noyember an die Martin- 
werke im Siegerlaiide still. W ir haben sogleich 
versueht, durch Yorstellung bei der Waffen- 
stillstandskominissiou lielfend eirizugreifen, hatten 
aber leider keinen Erfolg, da die Alliierten die 
Braunkohlen nur fur ihren eigenen Bedarf oder 
fiir die W erke im besetzteń Gebiet freigaben.

Mit der Besotzung von Luxemburg, Lothringen 
und dem linken Rheinufer wurde auch die Yer- 
sorgung mit den in diesen Gebieten gewonnenen 
E r z e n  unmoglich. Die Franzosen weigerten 
sich, die M i n e 11 e - E r  z e in das unbesetzte Gebiet 
zu senden, und die im amerikanischen Gebiet 
liegenden M a n g a n e r z g r u b e n  muBten ihre ge- 
samte Erzeugung im besetzteń Gebiet belassen. 
Die stockende Minettezufuhr drohte fiir die 
rlieinisch-weetfalisclien Huttenwerke iiufierst ge- 
fahrvoll zu werden. Ais daher yon der deutschen 
Waffenstillstandskommission Verhandltingen mit 
den Franzosen iiber die M inetterersorgung an- 
gebahnt wurden, drangen wir darauf, daB zu diesen 
Bfispreclinngen auch Sachverstiindige unsereś In- 
dustriegebiets liinzugezogen wurden. Dieser An- 
!rag, der auch von den mit uns in Arbeitsgemein- 
scliaft rerbundenen Gewerkschaften unterstiitzt 
wurde, liat dann zu einem lebhaften Telegramm- 
und Briefwechsel zwischen uns und dem Vorsitzen- 
den der Waffenstillstandskommission, dem dama- 
ligen Staatssekretiir Erzberger, gefilhrt, der dann 
spater in der 10. Sitzung der deutschen National? 
Yersammlung am 18. Febm ar 1919 von unserem 
Vorstandsmitglied, HerrnAbg. Yiigler, derOeffent,- 
lichkeit zur Kenntnis gebracht wurde. W ir haben 
diesen Meinungsaustausch in einer aktenmllCigen 
Darstellungin unsererZeitschrift„StalilundEisen“ 
veroffen(iiclit, sodafi wir hier nur noch einmal festr 
zustellen haben, daB in der Entgegnung yon dem in- 
zwischen zum Reichsminister ernannten Herrn E rz
berger unwahre Beliauptungen aufgestellt worden 
sind, die vor allen Dingen sieli auf ein angebliches 
Telegramm von uns stiitzten, dasniemals inirgend- 
einer Form abgesandt worden ist. Reichsminister 
Erzberger erklarte ferner, die Tatsaclien, auf die 
er seineBehauptungen stiitzte, beibringen zu wollen; 
wir Iiaben aber bis heute keinerlei Nacliricht dar- 
uber erhalten!

Die Yerliandlungen wegen der Minetteversor- 
gung fanden dann am 23. bis 25. Dezember 1918 
in Luxemburg sta tt, bracbten aber keine endgiiltige 
Entscheidung: Die Verhandlungen sind dann vom 
Reich und Y ertretern der 31angauversorgungsstelle 
weitergefiibrt worden, ohne in diesen zu einem 
Abschlufi zu kommen. E rst die Beratungen in 
der Friedenskommission zu Yersailles, in denen 
unser Yorsitzender Geheimrat Dr. Beukenberg mit- 
wirkte, haben sclilieClich im Mai 1919 dazu ge- 
fiihrt, daB Frankreicli sich bereit crkliirte, im Ein-

taiiscli von Koks Minette an die deutschen W erke 
zu liefern. Die franzbsischen Minettesendungen 
setzten erst ein, ais dem Dritngen der Industrie 
nachgegeben und die Kokssendungen eingestęllt 
wurden. Die Minętteverteilung geschieht in Kart- 
liaus. Im Einrerstandnis mit der Manganversor- 
gungssteile ist von seiten unserer Geschaftsfiiiirung 
der Leiter fiir diese VerteilungssteUe gestellt 
worden.

Die S c lir  o t t y  e r  so r g u n  g gesebah auch im ab- 
gelaufenen Geschaftsjahr durch dio Schrottbandel 
G. m. b. H. und die Vereinigung W est- und Siid- 
deutsclier Sclirot&erbrauclier, an dereń Geschafts- 
fiihrung auch wir beteiligt sind. Durch die Zu- 
spitzungderYerkebrslageund den Mangel anBrenn- 
stoffen war die Deckung'des dadurch stark  gesun- 
kenen Bedarfs der Martin werke nicht mit den 
nahezu unlósbaren Schwicrigkeiten verkniipft wie 
im yergangenen Jahre. Immerhin bedurfte es 
doch grofier Anstrengungen, um den notwendig- 
sten Bedarf zu decken. Zweifellos bat um das 
Aufbringen des Sclirottes daś Kommissariat der 
Eisenzentrale, die die Schrottbewirtscliaftung 
iibernommen hatte. sich groBo Yerdienste erworben. 
Die Schwierigkeiten in der Schrottyersorgung 
wuchsen wieder yon dem Zeitpunkte ab, ais die 
Hoehofenwerke wegen Erzmangel in gro Be rem 
Umfauge dazu ubergingen, auBer den Spanen 
auch noch Schrott im Ilochofen einzusclnnelzen. 
Dadurcii tra t ein erheblich grofierer Bedarf an 
Schrott ein, der aber nicht in vollem Umfange 
gedeckt werden konnte. Dazu kam noch, daB zu 
gleicher Zeit infolge der Besetzung des links- 
rheinisciien Gebiets eine grofie Sclirott,quelle ver- 
siegte, die bisher auch das rechtsrheinische Gebiet 
versorgte. Die Schwierigkeiten steigerten sich der- 
art, dafi sogar dic.Sprengung der oben genannten 
Schrottverbande drohte. Sie wurde nur dadurch 
verhindert, daB die Eisenzentrale eine groBe Menge 
Altmaterial zur Yerfiigung stellte und das Reiclis- 
wirtschaftsministerium auf Einhaltung des Yer- 
trages drang, der die Sclirottrorbraucher bis 
drei Monate nach FriedensschhiB an die Organisa- 
tion bindet.

Die Schwierigkeiten in d e r K a l k s t e i n -  und 
Stahlwerks kalle-Y orsorgung der W erke wurden 
nach Aitsbruch der ReYolution unertrUglich. Ar- 
beiter- und insbesondere Kohlenmangel auf den 
W erken yerringerten die Erzeugung derart. dafi 
der Bedarf auch nicht annahernd gedeckt werden 
konnte. Auch der .Wagenmangel machte sich 
gerade bei den Kalkwerken iinmer von neuem 
bemerkbar. so daB die Stalilerzeugung wesent- 
lich beeintr&cbtigt worden ist.

Die Tatigkeit. der Geschaftsfiiiirung bescli rankte 
sich aber nicht nur auf die Mithilfe bei der Ver- 
sorgung dieser wichtigsten Brenn- und Rohstoffe. 
W ir haben auch'eingehend mit dcm Yerein deut- 
scher Eisenhuttenleute Arerhandlungen gefiihrt iiber 
die Yersorgung und die Preisfestsetzung von 
f e u e r f e s t e m  M a t e r i a ł ,  vor allem von S i l i k a -



834 Stahl und Eisen. NordwesllichcOruppe des Yenins deutscher Eisen- u, Stahlinduslriellir. 39. Jahrg. Kr. 30.

s t ei i i en.  Die Arbeiten derBeratungsstelle X IIIa  
fiir R i e m e n f r e i g a b e  und S c h m i e r m i t t e l  haben 
wir mit dem genannten Verein weiter fortgefiihrt.

Zoll- und Handelspolitik.

D er F  r  i e d e n s v e r  t  r a g zwischeu Deutsch
land und den „ Alliierten und Assoziierten R eg ie-. 
rungen" ist am 28. Juni d. J . unterzeichuet 
worden. E r weicht nur unwesentlich von den 
Bedingungen ab, die uns ais Entw urf vorlagen, und 
stellt somit ein nicht zu iiberbietendes Dokument 
der Selimach und der Gewalt dar, das aber, so 
hoffen wir, in seinen inneren Grundlagen so 
krankhaft ist, daB es an der W uclit starkerer 
Gewalten in der Zukunft scheitern wird. Vor- 
laufig werden wir aber mit den unerhorten Be
dingungen, die uns auferlegt worden sind, rechnen 
inussen. Die Friedensbedingungen werden gekenn- 
zeichnet dureh die uns in jeder Beziehung ver- 
sagte Gegenseitigkeit, dureh die einseitige Bevor- 
rechtung der Alliierten und ihrer Staatsange- 
horigen. Das gilt besonders fiir die wirt- 
schaftlichen B.estiunnungen des V ertrages. Dureh 
A rtikel 264 mufite sich Deutschland fiir 
mindestens 5 Jahre verpflichten, W aren, Roh- 
sioffe oder Fabrikate irgendeines der alliierten 
Liimler. die in deutsches Gebiet eingefuhrt werden, 
olme Biicksicht auf ihre Herkunft, lceinen anderen 
oder hóherenZollsatzen oder Gebiihren (einschliefi- 
lich innerer Abgaben) zu unterwerfen ais solchen, 
denen dieselben W aren usw. irgendeines anderen 
Landesunterworfensind. Das bedeutet: Deutsch
land gewilhrt allen alliierten Staaten die u n b e -  
s c h r R n k t e  M e i s t b e g i i n s t i g u n g .  Dasselbe 
gilt fiir Ein- und Ausfuhrbostimmungen und Ein- 
und Ausfuhrbeschrankungen, die Deutschland all- 
gemein oder. fiir irgendwelche W aren erlaSt oder 
auferlegt. Der Friedeńsyertrag enthalt dagegen 
keine Bestimmung, die u n s  die Meistbegiinstigung 
einraumt. Die ganze wirtschaftliche Tragweite 
allein dieser Bestimmung mufi in ihrem vollen 
Umfange erkannt werden. Dafi sie mit dem 
Wilsonschen Programm im W idersprueh steht, 
macht sie nicht schlimmer, da nur politische 
Kurzsicht sich auf dieses Programm verlassen 
konnte. Sie ist vieliuehr nur eine Fortsetzung 
der Krlegsursacheri, und zwar eine der stUrksten 
Stiitzen der Aussauge- und Erpresserpolitik, die 
die Alliierten so folgerichtig gegen uns durch- 
fuhren. Dei' Artikel 268 schliefit sich den vor- 
stehenden Bestimmungen an. Danach soli wali- 
rend eines Zeitraumes von fiinf Jahren die Einfuhr 
aller naturlichen und fabrizierten Erzeugnisse 
ElsaC-Lothringens in das deutsche Zollgebiet von 
allen Zollabgaben frei sein. Ferner mufite sich 
Deutschland verpflichten, wiihrend eines Zeit
raumes von sechs Monaten nacli Abschlufi des Frie- 
dens die Zoile' nicht iiber die Meistbegiinstigungs- 
satze hinaus zu erliohen, die auf die Einfuhr 
nach Deutschland am 31. Juli 1914 in Geltung 
waren. Diese Zoile bleiben fiir weitere 30 Mo

nate in Geltung fiir die Erzeugnisse im ersten 
Abschnitt, Unterabschnitt A des Deutschen Zoll- 
tarifs vom 25. Dezember 1902, ferner fiir eine 
Anzahl W aren, an dereń Einfuhr nach Deutsch
land die alliierten Lander ais Ausfuhrlander be- 
sonderes luteresse haben. Eine unseren wahren 
Belangen entsprechende autonome und Handels- 
vertrags-Politik ist uns dureh die Bestimmungen 
des Friedensvertrages vollig unmoglich gemacht. 
Fiir unser engeres W irtschaftsgebiet ist es weiter 
von grofiter Bedeutung, dafi die Alliierten das 
Recht habon. in dem besetzten deutschen Ge
biet ein besonderes Zollregime anzuwenden, so- 
bald sie es fiir zweckmaUig halten. Die Aro n  den 
Alliierten wahrend des Krieges beschlagnahmten 
P a t  en  te  und G e b r a u c l i s m u s t e r , die deut
schen Staatsangehorigen gehorten, bleiben nach 
ausdriicklicher Bestimmung des Friedensvertrages 
fur uns verloren. Auch hier fehlt die Gegen
seitigkeit. Die Meistbegiinstigung ist uns ferner 
yersagt worden beziiglich der B e h a n d l u n g  
d e u t s c h e r  S t a a t s a n g e h o r i g e r  im Aus -  
l a n d e ,  denen also beliebige Schranken auferlegt 
werden diirfen. wahrend. uns ausdriicklich die 
Verpf]ichtung obliegt, keinerlei Beschrankungen 
fur feindliche Staatsangehorige zu treffen, die 
nicht bereits am 1. Juli 1914 bestanden. DaC 
Frankreich das unbeschrankte Eigentum an den 
Kohlengruben im Saarbecken erhalten hat, dafi 
es das Recht hat, jede deutsche Beteiligung an 
dem Eigentum von Gruben und metallurgisehen 
W erken in ElsaB-Lothringen zu untersagen, daC 
es alle Giiter, Rechte und Interessen deutscher 
Staatsangehoriger in ElsaB-Lothringen liąuidieren 
kann, sei nur gestreift. Deutschland ist dabei 
die Verpflichtung auferlegt worden, seine dureh 
die Liquidationen in ElsaB-Lothringen auBer Be- 
sitz gesetzten Angehorigen zu entschadigen.

W ahrend uns die wirtschaftlichen Yerpflich- 
tungen unsere W i e d e r a u f r i c h t u n g  erschwe-. 
ren sollen, treffen uns die Bestimmungen des 
Friedensvertrages iiber die „ W i e d e r g u t m a -  
c h u n g “ in der Gegenwart und absehbaren Zu
kunft am schwersten. Abgesehen von der Hartę 
der Bestimmungen gekt, uns dadurch die Freiheit 
des Handelns vollkommen yerloren. Die R e c h t e  
d e r  W i e d e r g u t m a c h u n g s - K o m m i s ś i o n  
sind naliezu unbeschrankt; denn Deutschland 
hat sich yerpflichten miissen, alle Gesetze, Be
stimmungen und Verordnungen zu erlassen, die 
niitig sind, um die yollstandige ErfUllung der 
yorstehenden Vertragsabmachungen zu sichern. 
Die deutsche Regierung hat der Kommission jede 
yon ilir gewunsćhte Auskunft zu geben iiber die 
finanzielle Lage, die Steuer- und Finanzmafl- 
nalunen, die Produktionsfahigkeit, die Yorrate 
und die laufende Erzeugung yon Rohstoffen und 
Fabrikaten. Alle Einkiinfte Deutschlands stehen 
in erster Linie der Wiedergutmachungskommission 
zur Verfiigttng. Die Bestimmungen iiber die 
Schiffahrt, iiber die Internationalisierung der
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grofien deutschen Strome, iiber die.Kanale; iiber 
die Auslieferung unserer Handelsflotte und den 
Bau von Handelsschiffen auf deutschen W erften 
fiir die Alliierten und iiber die Transporttarife 
schliefien sich dem foljerichug an.

Die Kommission hat ferner das Recht, alle 
Gegenstande fiir sich zu beanspruchen, die einen 
Ausgleich bieten konnen fiir die von Deutscli- 
land beschlagnahmten, gebraucliten oder vernich- 
teten Masclijnen, Fabrikeinrichtungen, Drchbanke 
und alle ahnlichen Gegenstande gewerblicher Art. 
Deutschland hat sich ferner verpflichten mttssen, 
den Alliierten jahrlich bestimmte Mengen an 
Kohlen und Nebenprodukten zu liefern.

Aus den vorstehenden Darlegungen gelit schon 
.zur Geniige hervor, daB der grijBte Teil dci1 
Vorbp,reitungeu fiir eine segensreiche handels- 
politische Weiterentwicklung unserer Volkswirt- 
schaft. nach dcm Kriege vergeblicli geleistet l o r -  
den ist. Auch die umfangreichen Voibereitungen 

•fiir die. U e b e r g a n g s z e i t  kamen nicht zur 
Durchflilirungj da der plotzliche Waffenstillstand 
und die uberstiirzte Demobilmachung, ferner die 
Reyolution des 9. November, die dauernde Un- 
ruhe des Landes, diellinauszogerungderFriedens- 
verhandlungen durch unsere Gegner nur wenige 
Punkte des Uebergangsprogramms planmiiBig haben 
vervvirklichen lassen.

Die umfangreichen Arbeiten, die zur Hcr- 
stellung eines mit O e s t e r r e i c h - U n g a r n  zu 
vereinbarenden gemeinsamen Zolltarifschemas ge
leistet wurden, sind infolge der Zerstorung der 
Donau-Monarchie und der uns auferlegten wirt- 
■schaftlichen Friedensbedingungen vorlaufig nicht 
durchfiihrbar. Dasselbe gilt fiir eine Anzahl von 
Vorschlagen, die wirhinsichtlich des t u r k i s c h e n  
Z o 111 a r i f s dem Reichswirtschaftsministeriuin 
eingereicht haben. DaB ferner von einer unseren 
Belangen entsprechenden Zollpolitik gcgenwartig 
nicht gesprochen werden kann, haben wir schon 
•ausgefiihrt. Unsere eingehenden Vorarbeiten sind 
damit zuniclite gemacht worden. Die bereits im 
•Jahresbericht des vergangenen Jahres ausgespro- 
chenen Befurchtungen hinsichtlich eines W irt- 
schaftskrieges nach dem Feldzuge haben sich in 
ungealmtester Weise yerwirklicht. Unsere A r
beiten zur Feststelluug der Schaden, die unsere 
Industrie durch die MaGnahmen der Gegner im 
Ausland erlitten hat. kamen nicht zur Geltung. 
Auch unsere saintlichen liandelspolitischen Er- 
rungenschaften im Os t e n  sind durch die Auf- 
hebung unserer V ertrage mit RuBland, der Ukrainę 
und Georgieu yernichtet worden. L u x e m b u r g  
ist aus dem deutschen Zollverbande durch den 
Druck der Alliierten ausgeschieden und die Zoll- 
grenze zwiśclien E l s a B - L o t h r i n g e n  und dem 
iibrigen Deutschland bereits vor AbschluB des 
Friedens durch die Franzosen aufgerichtet wor
den, trotz unseres Protest.es bei der Waffen- 
stillstandskommission, dereń Vorstellungen aber 
aucli hier crfolglos blieben.

Die uns wahrend des Krieges offengebliebenen 
Handelswege nacli den u e u t r a l e n  L a n d e m  
wurden von unserer Industrie zur Verbesserung- 
unserer Handels- und Zahlungsbilanz nach K raften 
ausgenutzt. Diese Handelsbeziehungen gaben uns 
wiederholt AnlaB; uns mit der Frage der W ahrung 
fiir Auslandsverkaufe zu beschaftigen. W ahrend 
lange Zeit die Reichsbank an der Begleichung 
der deutschen Forderungen in Auslandswahrung 
festhielt, iibt sie je tz t auf die W ahl der W ahrung 
keinen Zwang mehr aus, obwolil sie nach wie 
vor auf die Erlangung fremder Deyisen grofiten 
W ert legt. Es ist eine selbstverstandliche Pflicht 
der Industrie und des Handels, den Nutzeffekt 
jedes einzelnen Ausfulirgeschaftes so hocli zu ge- 
stalten, wrie es die M arktlage im Auslande ge- 
sta tte t. Diese hat sich aber durch den scharfen 
W ettbewerb, besonders Englands und Amerikas, 
zu unseren Ungunsten geandert. Unsere W ett- 
bewerbsfahigkeit ist durch die imgeheuerlicheu 
Lohnforderungen der Arbeiter ganz erheblicli 
geśunken und wird nur noch durch den schlechten 
Stand der Mark aufrechterhalten. W as nun zurzeit 
in erster Linie uottut, ist ein freier Devisen- 
yerkehr; denn wohl auf jedem Werke mehren 
sich die Falle. in denen sehr gute Auslandsge- 
schafte durch den besteheuden Zwang unmoglich 
gemacht werden.

Erwahnt sei noch, daB die schweizerische 
Regierung den H a n d e l s -  u n d  Z o 11 v e r t  r a g  
zwischen dem Deutschen Reiche und der S c h w e i z  
yom 10. Dezember 1891/12. Noyember 1904 
gekimdigt hat und der V ertrag somit spatestens 
am 17. Marz 1920 aufier K raft tritt.

Verkehrsfragen.

Die Eisen- und Stahlindustrie hatte auch 
wahrend des abgelaufenen Jahres wieder mit der 
mangelhaften W a g e n g e s t e l l u n g  ais einem der 
liauptsaehlichsten Faktoren zu rechnen, die die 
glatte Abwicklung ihres Rolistoffbezuges und des 
Absatzes ihrer Erzeugnisse hemmend beeinfluBten. 
Im Oktober 1918 waren die Yerkehrsnote infolge 
yon Wagenmangel und Yerkehrssperren wieder 
auf einem Hohepunkt angelangt, doch wurden 
diese Schwierigkeiten noch iiberboten durch die 
im AnschluB an den W affenstillstand eintreten- 
den Verhaltnisse. Die: wochenlangen Yerkehrs
sperren wirkten im Yerein mit anderen Ursachen 
derart storend ein, daB die Erzeugungsmoglichkeit 
nicht entfernt ausgenutzt wrerden konnte. Brenn- 
stoffe konnten nur zu einem kleinen Teile an- 
gefahren werden, und die Folgę war, daB eine 
Anzahl Hochofen ausgeblasen werden muBte und 
dementsprechend auch die Erzeugung der weiter- 
yerarbeitenden Betriebe starkste Einsclirankimgeu 
erfuhr. Die Verkehrsnot uahm bedrohliche 
Formen an durch die uns im Waffenstillstands- 
vertrage auferlegte Ablieferung zahlreicher Wagen 
und Lokomotiyen an die Entente, die besonders groB- 
raumige offene Wagen. welche vorwiegend dem
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Kokstransport dicnen, und gedeckte sowie Spezial- 
wagen verlangtc. Infolge der andauernden Berg- 
arbejterausstilnde sank jedoch allmithlich die 
Kohlenforderungsziffer so tief, uńd die Erzeu- 
gungsmoglichkeit der gcsamteii Industrie fiel im 
AnschluB daran so stark, daB zu gcwisscn Zeiten 
sogar ein Wageniiberflufi bestand. Nocli immer 
inacht sich jedoch der Mangel an Lokomotiven 
stark  bemerkbar, dereń Bestand sieli nicht nur 
durch die Abgabe an die Entente, sondern aucli 
durch die groBe Zahl der ausbesserungsbediirftigen 
Mąschiitón sehr yermindert hat. Besonders un- 
zureichend w ar wahrend des groBten Teiles des 
Jahres und ist auch gegenwartig die Wagengc- 
stellung fiir Kalle, Kalkstein, Dolomit und fiir 
Siegerlander Erze. Yćillig ungeniigend ist auch 
die Gestellung von Spezialwagen zum Transport 
langer Walzorzeugnisse und Konstruktionsteile.
1 n den W erkstfttten liegen die Fertigerzeugnisse 
fiir den dringendsten Gebrauch bestimmt auf 
■Stapel und kiinnen nicht fortgesehafft -werden. 
Der Wagemnangel und die Wagengestellung gaben 
der Gcschiiftsfuhrung aucli wahrend des abge- 
laufenen Jahręs wiederholt AnlaB, sieli mit Ein- 
gaben an die Eisenbahnverwaltungon und das 
Ministcrium dor offentlichen Arbieiteu zu wenden 
und mit ilmen in mttndliclier Verhandlung Wege 
zur Abhilfe zu suelien.

Die Eisenbahiwerwalt.ung hat auch im ver- 
gailgenen Jahre wieder. eine Reihe von MaBnahmen 
getroffen, die den Giiterverkehr erneut eriieblich 
belasten. Dazu gehort insbesondere der allge- 
nleine K r i e g s z u s c h l a g  von60% ab l.A p rill9 1 9 , 
mit dem sieli aber die Industrie eiiwerstanden 
erkliiren nniBte, da dic schwierige geldliche Lage 
der preuBischen Staatseisenbahn eine derartig ein- 
schneidende MaBnahme gebot; Aber aucli fiir 
diesen Kriegszuschiag gilt. daB zwei Jahre  nach 
FriedensschluB erneut iiber ihn beraten werden 
muB. W ie ungeheuerlich die Selbstkosten der 
Staatsbahn besonders infolge der maBloseu Lohn- 
und Gehaltsforderungen der Eisenbahnarbeiter 
und -beamten gestiegen sind, ergibt sich daraus, 
daB der Fchlbetrag im Yorariąclilag der Staats- 
eisenbahnen fiir das llechnungsjahr 1919 schat- 
zungsweise iiber 2222 Millionen Mark bet.ragt., 
von dem allerdings ein Teil durch Tariferho- 
liungen wieder liereingeholt wird.

Dio durch den Krieg heryorgerufenen Um- 
walzungen im W irtschaftsleben und dic scblechte 
Finanzlage gaben der Staatseisenbahnverwaltung 
erneut AnlaB, zu priifen, ob iiber die Zahl der 
bereits aufgehobenen Ausnalimetarife hinaus noch 
weitere aufgehoben oder umgestaltet werden 
konnten. Hierbei kamen die folgenden S i e g e r 
l a n d e r  A u s n a l i m e t a r i f e  in B e trach t: Aus- 
nahmetarif 7 a (Erzt.arif Siegerland-Siegerland, 
Rubrgebiet, Mittclrhein), Ausnahmetarif 7 Tafel II 
(Erztarif Siegorland-Saar, Aachencr Gebiet, Ge- 
orgs-llarien-Hutte, Harz), 7 b (Erztarif Sieger- 
land-Oberschlcsien). Trotzdem die Eisenindustrie

dic Notwondigkeit auerkannte, neue ErtrJige fiir 
die Eisenbahnverwaltung zu bescliaffen, konnte 
sic doch der Aufhebung nicht zustimmen, weil 
die wirtschaftlichen Verhaltnisse der westliclien 
Schwerindustrie, dereń Glcichgewicht, in jahre- 
langer Arbeit durch Regelung der Tarife her- 
gestellt schien, wiederum eine vollkommcnc Yer- 
schiebung erleiden wurden, und zwar derart, daB 
einige geographisch ungtinstig gelegeue Gebiete 
in ilirem Bestchen nach dem Kriege von neuein 
bedroht werden wilrdeń. Dieses Bedenken bczog 
sich vor\viegend auf das Siegerland. Dio dem 
Bezirkseisenbahnrat Koln angehorenden V ertreter 
der Eisen- und Stahlindustrie, Dr. MaęĆQ, Kom- 
merzienrat, WciBdorf und der Unterzeiclmete, 
brachten in einer Sitzung, die sieli mit dieser 
Frage bescliaftigte, die vorstehenden Bedenken 
zum Ausdruck, und der Bezirkseisenbahnrat 
schloB sich ilmen einmlitig an.

Durch die Abtrennung Elsafi-Lothringens vom 
Deutschen Beicli wurde der Ausnahmetarif 7 
( M i n e t t e t a r i f )  wesentlich verteuert, da die un- 
mittelbare Frachtbei^echnung von der Erzversand- 
station in Lothringen oder Luxemburg bis zur 
rheinisch-westfalischen Empfangsstation wegfiel 
und die preuBische .Eiscnbahnrerwaltung fiir die 
BefOrderung der Minettesendungen von der 
lothringischen Grenze bis zum Rubrgebiet die 
vollen Frachtsatze erhob. Die Eisenbahndirektion 
trug  der Verteuerung, die durch den śchlechten 
Stand dor Mark bei der Umrechnung in Frank 
sich noch steigerte, dadurch llechnung, daB sie 
fiir die an der preuBischen Grenze umbehandclten 
Eisenerzsendungen die Siltze der Kilometertarif- 
tafel I  des Ausnahmotarifs 7 um 1  Pfg. je  100 km 
kiirzte. Die Ausfiihrung dieser Anordnung bc- 
■seitigte allerdings nicht alle Bescliwerden.

Der Unterausschufi der Standigen Tarifkom- 
mission zur Neuordnung der E i s e n t a r i f i e r u n g '  
hat auch im abgelaufenen Jahre seine Arbeiten 
fortgefuhrt. Die den Spezialtarif I I I  betreffen- 
dqi Aeńderungen sind bereits mit Giiltigkeit vom
1. April 1919 durchgefiihrt worden. Sie haben 
in der Hauptsache den Spozialtarif l l l  auf Roh
eisen, Halbzeug und Alteisen beschrankt. Die 
ubrigen Arbeiten betreffen vorwiegend die Be- 
schrankung des Spezialtarifs II  auf Halbfabrikate 
und wichtige Massengiiter und die Yersetzung 
hochwertiger Eisenwaren, iiamentlicli yon Ma- 
scliinen, in die allgemeine Wagenladungs- und 
die allgemeine Stiickgutklassc. W ir haben bei 
der Beurteilung dieser Fragen den finanziellen 
Bediirfnissen der Eisenbahn stets Beclmung ge- 
tragen, waren aber der Ansieht, daB es zweck- 
niafiig sein wiirde, die Angclegenheit wahrend 
des Ki-ioges und der Ueborgangszeit nicht abzu- 
schlieBen, sondern gefestigte wirtscliaftliche Ver- 
lialtnisse abzuwarten.

Die Stiindige 'rarifkommission der deutschen 
Eisenbahnen ist sclion seit einiger Zeit damit 
beschaftigt, das Tarifsystem der Entwicklung des



24. Juli 1010. Amtrikanischc Blccltwalzwirks-Anlage nemrtigir Ausjiihrmig. Stali) und Eisen. 837'

W agenparks anzupassen, in dcm mehr und mehr 
der 10-t-W agen aufgegcben und zum 15-bis 20-t- 
Wagen ubergegangon worden ist. Die Tarif- 
kommission entschied.sieli deshalb im allgemeinen 
dafiir, die Erhebung der W agenladungsfracbt in 
den Hauptklassen grundsiitzlich an ein Mi ndes t -  
g e wi c l i t  von 15 t zu binden, aber eine Anzahl 
Giiter davon auszunehmen, bei denen die Fraeht- 
satze der Hauptklassen bereits bei einem Mindest- 
gewicht yon 10 t  oder Fraćhtzablungon • fiir dieses 
Mindestgewicht anzuwenden sind. F iir die Anf- 
nahme von Giitern in diese Listę (A) sind tecli- 
nische und wirtschaftliehe Griinde maBgebend, 
so daB in der Hauptsaehe folgende Giiter in Be-, 
f.raeht kommen:

a) solche, die infolge ihrer Sperrigkeit in 
Mengen von 15 t nicht im Wagen unter- 
gebracht werden konnen, und fiir die wegen 
ihres geringen W crtes nicht die volle Fracht 
fiir 15 t  oder die Anwendung der Neben- 
klasse yerlangt worden k ann ;

b) solche Giiter, die aus sonstigen unbedingt 
zu berucksichtigenden Griinden in kleineren 
Mengen, fiir die aber bisher die Fracht 
nach der Hauptklasse bezahlt wurde, yer- 
sandt werden und einer Frachtbegiinstigung 
bediirfen.

Ferner bat die Eisenbahnyerwaltung ein Yer- 
zeichnis solcher Giiter aufgestollt (Listę B), die 
beiVerladung in Wagen mit mehr ais 15 t Lade- 
gewicht an das liohere Ladegewicht zu binden 
sind. Hierbei handelt es sich hauptsitchlich um 
MasśengiUer. W ir haben eine Anzahl Vorschlage 
zur Vervollstiindigung der Listę A und zur Ein- 
sehrankung der Listę B gemacht. Abiindertmgs- 
antriige sind auch je tz t noch moglich.

Von zahlreichen andern Yerkehrsfragen, die 
wir bearbeitet haben, sei nur noch eine besonders 
heryorgehoben. Der Ile rr Minigfer der uffent- 
lichen Arbeiten hat am 22. Marz d. J . neue 
„ Allgemeine Bedingungen fiir die Zulassung von 
Privatansehliissen“ herausgegeben. Der ErlaC 
kam fiir die Industrie yollig iiberrascliend. Sie 
ist nicht gehort worden, trotzdem sie mit den 
bisherigen Bedingungen in kelner Weise ein- 
yerstanden sein konnte. Die neuen Bedingungeu 
sind aber gegeniiber den alten nur ganz unwesent-

Amerikanische Blechwalzwerks

Vor etwa zwei Jahren wurde in den Yereinigten 
Staaten ein Blechwalzwerk in Betrieb ge- 

nommen, das in mancherlei Beziehung bemerkens- 
wert is t1). Das anlegende W erk w ar die Lukens 
Iron and Steel Co. in Coatesville (zwischen Phila- 
delphia und Harrisburg), ein groBes, yom Steel- 
T rust unabhangigęs Unternehmen, welches —

:) Vgl. Iron Trafie l?eview 10IG, 23. S. 1041/4; 
1918, 24. Jan., S. 270/1.
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lich yeriindcrt worden. Insbesondere ist die 
unparitiitisehe Behandiung des AnschluBinhabers 
ais Vertragsteil bestehen geblieben. W ir haben 
geineinsam mit den anderen grofien Yerbanden 
unserer weśtlichen Montanindustrle unsere Wiin- 
sche und Abllnderungsyorsehlilge dem Ministerium 
dargelegt. Da es sieli dabei lediglich um Billig- 
keitsforderungen handelt, so datf die Industrie 
erwarten, daB ihre Yorscbliige bei den neuen 
Vertragsabschlussen der Eisenbalmvenvaltung' 
mit deti AnschluBinhabern borilcksichtigt werden.

W ir hatten in unserem ietzten .Tahresbericlit 
die Hoffnung ausgesprochen, daB endlich die schon 
vor dem Kriege so dringonden, aber aus ver- 
fehlten politischen oder fiskalischcn Griinden 
zuriickgestellten K a n a l p l i i n e  zur Ausfiihrung 
gelangen moehten. Dabei verwiesen wir in erster 
Linie auf den Mittellandlcanal. J e tz t scheint seine 
Ausfiihrung gesichert zu sein. Die preuBische 
Regierung hat vorluufig, um der drohenden 
Arbeitsnot zu steuern, den weśtlichen Teil des 
Weser-Elbe-ICanals (Mittellandlcanal) von Mies- 
burg bis Peine mit Zweigkanal nach Hildes- 
heim ais Notstandsarbeit auszubauen beschlossen. 
Yon den drei yorliegenden Kanalvorbaben, die 
eine Nordlinie, eine Sud- oder eine Mittellinie 
yorselien, ist durch die Ausfiihrung des vor- 
erwahnten Kanalteils die Nordlinie fallen gelassen 
worden. Die Entacbeidung aber, ob auf dem 
Hauptstiick yon Peine bis zur Elbe die Mittel- 
oder die Siidlinio ausgefiihrt wird, ist noch nicht 
gefallen. W ir haben die beiden Kanahiliine ein- 
gehend gepriift, imd der Vorstand ist zu der Ueber- 
zeugung gelangt, ćlafi die Mi t t e l l inie  denBelangen 
des Westens am meisten ćntsprecheu wiirde und 
auch yom Standpunkt der iibrigen Yolkswirtscbaft 
der Sudlinie yorzuziehen sei. W ir haben diesen 
BeschluB dem Herrn Minister der offentlichen 
Arbeiten mitgcteilt und eingehend begriindet. In 
nachster Zeit wird die Frage auch dem Landes- 
wasserstraBenbeirat zur gutachtlichen AeuBerung 
yorgelegt werden.

Bezuglich einer Anzahl anderer Kanalj)l!ine, 
die wir gepriift haben (Industrie-R ing-K anal, 
Kanalyerbindung vom Induatriebezirk nach Bremen 
und Hamburg, lthein-Maas-Schełde-Kaual), sind 
w ir zu einer abschliefienden Stellungnahme noch 
nicht gelangt. (ScbluB folgt.)

Anlage neuartiger Ausfiihrung.

schon vor etwa 100 Jaliren gegriindet — sich 
seit dieser Zeit yornehmlich mit der Erzeugung 
yon Blechen beiaBt und auf diesem Gebiete wieder- 
holt balmbrecliend yorgegangen ist und einen guten 
Ruf genieBt. Wie wiederholt in demBericht heryor
gehoben, und was sehr zu beachten ist, wurde es 
zu dem Bau yeranlafit durch den „ungeahnten 
Aufschwung des Schiffbaucs in den Yereinigten 
S taaten“. Die alteren W alzwerke des W erkes,

101
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daruuter das grofite, ein Lauthsches Trio mit 
3560 mm Balleniange, geniigten nicht mehr den 
allgemein gesteigerten Anforderungen, insbeson- 
dere auch nicht hinsićhtlich der Breitenabmes- 
sungen der Bleche.

Beim ersten Ent.wńrf entschied man sich in 
Uebereinstimmung mit der allgemeinen Regel bei 
Anlage von Blecliwalzwerken in den Vereinigten 
Staaten auch wieder zur Anlage eines Lauthsehen 
Trios und fafite hierfur eine Balleniange von 
4570 mm ins Auge,'damit iiber die Abmessungen der 
heiden bisherigen grofiten Trio-Blechwalzwerke in

fest und gab den Arbeitswalzen einen Ballen- 
durchmesser von 865 nun, entsprechend einem 
Stiickgewicht von rd. 30 t, welche W alzen von 
den Giefiereien zur Lieferung in der erforder- 
liclien HartguBgiite noch ubernommen werden 
konnten. Die Stiitzwalzen aus Stahlgufi erhielten 
bei derselben Balleniange einen Durchmesser von 
1270 mm und Laufzapfen von 915 mm Durch
messer, die den W alzdruck iibertragen, wahrend 
die Zapfen der Arbeitswalzen lediglich die Dreh- 
bewegung’ einleiten und zur Fiihrung dienen. 
Sie haben ein Gewicht von je  rd. 60 t. W ar die

Amerika von 3860 mm Balleniange schon weit hin- 
ausgehend. Fiir die Ober- und Unterwalze dieses 
G-eriistes bei der angegebenen Balleniange war 
ein Durchmesser von 1270 mm angenommen. Sie 
liatten also in ihren Abmessungen zieinlieh genau 
den W alzen der hierzulande bestehenden 4,5-rn- 
Umkehr-Blechstrafien entsprochen. Es stellte sich 
aber die Unmóglichkeit . heraus, Hartgufiwalzen 
mit diesem Gewicht von den Giefiereien zu er
halten, und infolgedessen muBte eine andere 
Losung gesucht werden. Gefunden wurde sie in 
der Anwendung einer U m k e h r s t r a B c  mi t  auf  
v o l l e r  L&nge a b g e s t t i t z t e n  A r b e i t s w a l z e n .  
F iir diese W alzwerksbauart lag bereits ein Aus- 
fuhrungsbeispiel vor in Gestalt des Horizbntal- 
W alzengeriistes einer Universal-Brammenstrafie 
der Carnegie Steel Cornp. in Ilomestead, welches 
Geriist in friiheren Jahren auch ais Blechwalz- 
werk gedient hatte . Man ta t  also keinen Schritt' 
ins Dunkle, selbst w'enn nun iiber die \ tirspriing- 
lich Yorgesehene' Balleniange noch w eit hinaus- 
gegangen wurde. Man legte sie mit 5182 mm

Moglichkeit der Beschaffung der Arbeitswalzen in 
Hartgufi der Hauptgrund, welcher zur Annahme 
dieser W alzwerksbauart, so wie sie durch Abb. 1 

vund 2 fiir den vorliegenden Fali wiedergegeben 
ist, hinleitete, so erblickte man offenbar, und 
nicht mit Unrecht, in der Anwendung diinner 
Arbeitswalzen mit Abstiitzung weitere wesentliche 
Vorteile. Zunachst. geben die Abstiitzwalzen die 
Moglichkeit an Hand, die unter Einflufi des W alz- 
druckes auftretenden Durchbiegungen auf ein ge- 
ringes MaB zu beschrUnken und so Bleche mit 
geringen Dickeuabweichungen zu erzeugen. Be- 
dingung ist allerdings hierbei, dafi der Durch
messer der Abstiitzwalzen entsprechend groB ge- 
halten wird. Zweckmafiig ware man aber im 
vorliegenden Falle, im Tnteresse moglichst gleicher 
Blecbstarken, etwas weiter gegangen. Jedenfalls 
weist. die Rechnung eine grofiere Durchbiegung 
nach, ais sie unter gleichen Yerhaltnissen bei 
den hiesigen 4,5 - m - S trafi en mit 1250 mm 
starken Arbeitswalzen auftreten wiirde. Um nach 
dieser Richtung hin gleiehe Yerhaltnisse zu schaf-

Abbildung 1.
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fen, hatte man den Abstiitzwalzen einen Durch- 
messer yon etwa 1335 mm geben mussen, was 
keinerlei Schwierigkeiten verui'saclit- hatte. Der 
HauptvorteiI der gewillilton Bauart liegt aber 
darin, dafi die wesentlich diinneren Arbeitswalzen 
erheblieh besser strecken ais die bei ńormaler 
Bauart erforderlichen dicken Wal z en. Hierdurch 
kann bei gleich er- Maschinerlstarke bedeutend kriif- 
tiger godruckt werden, und dementsprechend er- 
maBigt sich die Walzzeit und diese wieder um so 
mehr, ais dieBleche in warraem Zustande fertig 
werden. Die Leistungsfahigkeit des Walzwerkes 
erhoht sieli dementsprechend. Der Yerbrauch an 
Arbeitswalzen dureh naturlichen VerschleiB diirfte 
im Falle der abgestiitzten diinnen Arbeitswalzen 
in bezugauf die geleistete Arbeitseinheit vielleicht 
etwas hoher sein ais im Falle unabgesttitzter 
dicker Arbeitswalzen: Doch wird dieses zum Teil 
wieder wettgemaclit dureh den Uinstand, dafi ein 
zufiilliger Walzenbrucli anderseits im ersten Fali 
nieht einen solchen groBen Yerlust bedeutet wie 
im zweiten.
i ' j  Naehfolgende Aufstellung: gibt die teilweise 
rieseuhaften Abmessungen der StraBe wieder:

durcligefiihrt und werden elektriseh bzw. hydrau- 
liseh betatigt. Fiir die Anstellung dienen zwei 
je  150-PS-EIektrom otoren, von w el cli en ange- 
nommen wird, daB sie stark genug sind, die 
Druekschrauben noch zu lockern, selbst wenn im 
Falle eines Muffenbruches oder dergleichen ein 
Bleeh zwiselien den Walzen stecken bleiben sollte. 
Yorsorge ist getroffen, dafi die Abstiitzwalzen im 
Geriist abgedreht werden konnen, wahrend die 
Arbeitswalzen zu diesem Zweeke ausgebaut werden 
mussen. Es geschieht dies — wie auch bei neueren, 
hiesigen groBen, eingeriistigen StraBen — durcli 
das tTenster des freien Standers hindureli mittels 
eines besonderen Ausbauwagens unter Zuhilfe- 
nahme der Ausbalanzierungszylinder.

Das Kammwalzgeriist steht fiir sich auf dem 
Fundament. Die StahlguB-Kammwalzen konnen 
mit Rucksicht auf den kleinen Durchmesser der 
angetriebenen Arbeitswalzen, wie oben angegeben, 
auch entsprechend klein im Durchmesser gehalten 
werden; die Zahne sind ais Winkelzabne gefrast.

Die untere Zwisehenspindel zeigt normale Aus- 
fiihrung, wahrend die obere ais gelenkige Spindel 
ausgebildet ist. Fiir zweckmafflg wurde gehalten,

B allen tange..............................   5 182 mm
Durchmesser der Arbeitswalzen . , . 865 mm
Durchmesser der Laufzapfen . . . .  685 mm
Durchmesser der Stiitzwalzen . . . .  1 270 mm
Durchmesser der Laufzapfen . . . .  915 mm
Hub der O berw alzen..............................  915 mm
Hóhe. der Stander ungefa.hr . . . . .  9 000 mm
Entfernung von Mitto Sohlplatte zu

Mitto Sohlplatte ungefahr . . . . .  5 105 mm
Entfernung von Unterkante Sohlplatte 

bis zum hoahsten Punkt des Geriistes
u n g e fa h r .......................... .....................  12 200 mm

Durchroesser der Kaminwalzen . . .  1 067 mm
Z a h n lą n g e ............................................ . 1 525 mm
Lange der Zwischenspindeln . . . . .  G 100 mm
Abmessungen dor Zwillings - Tandem-

1170 X  1780
Antriebsmaschine . . . . . .  -------- : —^—1525

Vorgelege-Ueber«etzung . . . . . . .  1 :2
Dampfdruek 11,7 at
GroBtes Bloekgewicht b i s ......................27,5 t.

Die W alzenstander bestellen aus StahlguB und 
muGten wegen der Herstellungs- und Versand- 
schwierigkeiten je  aus vier Stiicken zusammen- 
gebaut werden, wie aus den Abbildungen hervor- 
gelit. Alle iibrigen Teile des Geriistes sind sehr 
kraftig gehalten. Anstellung und Ausbalanzierung 
der beiden Oberwalzen sind in gebrauehlicher Weise

sieli hinsichtlicli der Bewegung der unteren Ab- 
Stiitzwal z en wahrend des Leerlaufs und besonders 
bei der Umkehrung der Bewegungsrichtung nieht 
nur auf die Reibung mit der angetriebenen Arbeits- 
w^lze zu yerlassen, sondern es wurde fiir die ge- 
nannte Abstutzwalze in der aus der Abbildung 
ersichtlichen Weise noeh ein Antrieb von der 
unteren Kannnwalze abgeleitet. In die hierzu 
dienende Spindel wurde eine Reibungskupplung 
eingeśchaltet, um diesen Antrieb, im Falle schnellen 
Umkehrens der Bewegungsrichtung der W alzen, 
zu schonen. In diesem Falle wird die Kupplung 
gleiten und eine geringe Drehung der Abstiitz- 
w-alze zur Arbeitswalze stattfinden. Ohne diesen 
Antrieb ware es mogiieh, dafi das Gewicht der 
leichten Arbeitswalzen nicht geniigte zur Her- 
yorbringung einer zur Mitnahme der Stutzwalze 
erforderlichen Ileibung. W ahrend des W alzens 
sęheidet dieses Bedenken in Anbetracht des ais- 
dann herrschenden Walzdruckes aus. Fiir die Ober
walzen liegen die Yerhaltnisse anders insofern, 
ais hierbei umgekehrt die schwere unangetriebene 
Ąbstiitzwalze auf der angetriebenen Arbeits
walze ruht und zu gut.fr le tz t die Ausbalancie-
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ningszylinder ohne weitereres die Moglichkeit 
geben, den zur sicheren Mitiiahme der Stiitz- 
walze aucli wahrend des Leerlaufs und Uinkehr 
der Beweguugsrichtung hinreichenden Anpres- 
sungsdruck z u erzeugen. Ein Hilfsantrieb ist

Abbildung 2; 
yierwalzen-Umkchr-BIechgeriisfe der Lukons Iron 

and Steel Co. -r— Querschnitfc.

hierfur also nicht erforderlich. Die I-łauptspindel 
zwischen Unter - Kaimnwalze und Maschinen- 
vorgelege\velle ist so cingerichtet. dafi sie schnell 
ausgebaut und durch eine langsam laufende Dreli- 
vorricht.ung erset.zt werden kann, fallss die W alzen 
im Geriist abgedreht. werden sollen.

Mit Ililfseinrichtungen ist. die Aiilage gemilfi 
Grundrifi Abl). 3 reichlicli ausgeriistet, in iihn- 
licher Weise, wie dies aucli bei den groGteu hie- 
sigen Anlagen zu geschehen pflegt. Die Ofen- 
halle, ilberspannt von zwei 30-t-Ivranen, enthillt 
achtTiefofen mitGasfeuerung. Davon haben einige 
drei Gruben von 2 1 4 0 x 2 7 5 0  inm und die ubrigen 
r ie r  Gruben von 1525 X 2750 mm Querschnitt 
zur A.ufnahme der bis 27,5 t  schweren Brammen. 
Diese sind stets Rohbranunęń. da fiir diese Ab- 
mcssungen ein Vorblocken auf der vorhandenen 
grofien Universalbrammenstrafie nicht inehr in 
Frage konmit. Die nachgewilrmten Blocke ge- 
langen iiber den im Abstand von etwa 25,5 m 
vor der StraGe eingebauten Auflegcr iiber den 
Zufiihrungs- zum Arbeitsrollgang und zum Geriist. 
Das Wenden der Brammen und Zurechtriicken 
auf dem Arbeitsrollgang vor der StraGe geschieht 
mittels der auch hier bekannten Einrichtungen. 
Zwischen Zufiihrungs- und Arbeitsrollgang ist ein 
Wagon- eingeschaltet, welcher den Austausch von 
nachgewiirmten Brammen zwischen diesem W alz- 
werk uikl der danebenparallelangeordneten alteren 
Triostrafie mit 3560 mmlangen W alzenyerm ittelt.

Im Abstand von etwa 31 m von der StraGe 
ist in den Abfuhrrollgang die Blechrichtmaschine 
eingebaut. H inter dieser erstreckt sich seitwarts 
des Rollgangs das W arm lager. Dieses ist in 
drci Gruppen eingeteilt, welche getrennt bei 
kleineren und mittleren Litngen und gemeinsam 
bei langeren Blechen arbeiten konnen. Die 
Schleppziige sind ais Kettenschleppcr ausgebildet. 
Hydiaulisch betatigte Anhebevotrichtungen sind 
in das W arm lager eingebaut, um die breitesten 
Bleche anheben und auf der unteren Seite auf 
W alzfehler untersuchen zu konnen. Am Ende 
des W arm lagers gelangen die hinreichend erkal- 
teten Bleche auf den Abfuhrrollgang und uber 
diesen zu der Teilschere. Diese arbeitet hydrau-

11"  i r—; r ~ n! i ńfrfhLil1— 0ŁBT91 ■1 1 .« j * ł ’ □, 1* 1*4 * >
l u j  L . J L

;; j! i ! L y J  T iń f f
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Abbildung 3. Neues Blechwalzwerk der Lukens Iron and Steel Co. in Coatesville.
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liscli und hat einen licliten Durchgang zwischen 
den St.ilndern von 5350 min. Die die gleiche 
Antriebsart und Abmessungen zeigende Saum- 
schere und verschiedene kleinere Sclieren voll- 
enden die Zurichterei. Zwischen Teil- und Saum- 
schere sind besondere Einriclitungen gesćliaffen 
zur maschinellen Bewegung. und Handhabung 
breiter, langer Bleche ais Ersatz fiir die iib- 
lichen Drehrollen.

Eine weitere Grappe von Kettenschleppem 
schafft, die fertig zugerichteten Bleche zum Schlufi 
in die Verladehalle. Die Frage des Yersendens 
der mit dem W alzwerk erzeugten breitesten 
Bleche (bis etwa 4850 mm, bzw. Boden bis 
4570 mm (j)) mufite naturlich besonders erwogen 
werden, da die bis daliin in den Vereinigten 
Staaten hergestellten breitesten Bleche nur einer 
Ballenlilnge der beiden betreffenden Walzwerke 
r̂on 3860 mm entsprechen. Fiir den Fali, dafi

die Eisenbalmprofile dieses zulassen und geeig- 
nete Souderwagen gebaut werden, liegen natur
lich keinerlei Schwierigkeiten vor, zumal da ja  
auch wohl der grofite Teil der Erzeugung hin- 
sichtlich der Breite die oberste Grenze nicht 
erreichen wird.

Man schiltzt die Leistungsfillugkeit dieser neuen 
Anlage ,auf wochentlich 3000 bis 4000 t, eine 
Zahl, die bei einigermaBen giinstig liegenden Auf- 
tritgen leiclit erreicht werden kann. Die Markt- 
yerhiiltnisse werden liierfiir sehr ausschlaggebend 
sein. Die Staffierzeugung geschieht in einem 
neuen Martinwerk mit sechs lOO-t-Oefen, er- 
weiterungsfiihig auf acht Ocfen; Merdurch wird die 
gesamte Stahlwerksanlage des W erkes auf 22 
Oefen gebracht und die jahrliche Erzeugung an 
fertig gesclmittcnen Blechen und Universaleisen
auf rd. 500 000 t. n  . . .G. Asbeck.

Ueber die Abhangigkeit der magnetischen Eigenschaften, des 
spezifischen Widerstandes und der Dichte der Eisenlegierungen von 
der chemischen Zusammensetzung und der thermischen Behandlung.

Von Geh. Reg.-Rat^Professor Dr. E. Gum  l ich in Berlin.

Mit mi k r o g r a p h i s c h e n  Un t c r s u c h u n g e n  von Professor ®r.*Śng. P. Goer ens  in Essen.
(Forlsotzung yon Seito 805.)

Kohlenstofflegierungen.

I j ie  Kohlenstofflegierungen wurden von drei ver- 
schiedenen Firmen: Phonix (Ruhrort), Phonix 

(Hordę) und Elcktrostahlwerk Lindenberg (Rem- 
scheid-Hasten)geliefert. Sie sind in den Zahlentafeln 
und Kuryen durch die Zeichen x ,  + ,  . imter- 
schieden und durch ein C mit einer Zahl bezeich- 
net, die den Sołlwert des Kohlenstoffgehalts in 
luindertstel Prozent angibt, so daB also beispiels- 
weise die Probe C 69 ungcfithr einen Kohlen
stoffgehalt von 0;69 %  haben wiirdc. Die Proben x 
sind verhaltnismaBig am unreinsten. Der Gehalt an 
Mangan betnigt ungefiihr 0,5 %, an Silizium etwa 
0,1 %, an Phosphor etwa 0,02 %, an Schwcfel etwa 
0,06 %, etwas reiner ist das Materiał ., am reinsten 
(auf besorideren Wurisch liergestellt) das Materiał -f. 
Die Yerunreinigungen machten sich; naturlich bei 
den Untcrsuchungen in erheblichem MaBe geltend, 
und es konnte ilmen auch nur fiir bestimmte Eigen
schaften, wie schon oben erwahnt, Rechnung getragen 
werden, wahrend der EinfluB sich fiir andere Eigen
schaften, wie Koerzitivkraft, Remanenz, Maximal- 
penneabilitat usw., nicht zahlenmiiBigfeststellen licB; 
infolgedessen zeigen die Schaubilder, welche die Ab- 
luingigkeit dieser Eigenschaften vom Kohlenstoff- 
gehalt angeben, auch je nach der Ilerkunft der Proben 
nicht unerhebliche Abweichungen.

Die erstc Untersuchung erfolgte meist schon vor 
der thermischen Behandlung. Sodami wurde eine 
Reihe kurze Zeit auf 930° im Yakuum erhitzt und

langsam (je Stunde um 80° bis 100°) abgekiiUt. 
Andere Rcihen wurden von 750 °, 800 °, 850 °, 900 ", 
950 °, 1000 1100 u plotzlicli in Eiswasser abge-
schreckt. Um jedoch nicht fiir jede einzelne Hiir- 
tungstemperatur eine ganz neue Rcilie von Stilben 
herstcllen zu mussen, wurden manche Rcihen nach- 
einander bei vorschiedenen Temperaturen gehartet. 
Allerdings ist dieses Verfahren nicht ganz einwand- 
frei, da sich. unter Umstanden, namentlich bei stark 
sauerstoff- bzw. oXydhalt.igeni Materiał, auch wahrend 
der verhaltnismaBig kurzeń Erhitzung auf hohe 
Temperatur ein Teil des Kohlenstoffs in Verbindung 
mit dem im Eisen cnthaltenen Sauerstoff umsetzt 
und ais Kohlcnoxyd entwcicht, wie dies Goerens 
und Paąuet1) gczcigt haben, und daB infolgedessen 
bei den spiiteren Hiirtungen die gefundenon Eigen
schaften nicht mehr genau den ursprunglich zugrunde 
gelcgten Analysen entsprechen. Hierdurch.erklart 
sich z. B. die Tatsache, daB durch dreimalige Hartung 
eines Stabes (C 23) bei dersclben Temperatur die 
Koerzitivkraft stetig von 18,8 auf 14,1 sank; jeden- 
falls ergibt sich aus dieser Beobachtung die fiir die 
Fabrikation permanenter Magneto wichtige Yor- 
sichtsinaBregel, den Sauerstoffgehalt des Materials und 
die Dauer des Erhitzens tuniichst zu beschranken.

Die Ergebnisse der Messung der Umwa nd l ungs -  
t e m p e r a t u r e n  erwiesen sich ais mit dcm Zustands- 
diagramm vollkommen im Einklang stehend.

’) P. G o e ren s  und G. P a q u o t:  Ueber eine neuo 
Metliode zur Bestimiuung dor Oase im Eisen. Ferrum 
1915, Bd. 12, S. 57.
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Fiir dio D ich te  der langsam abgekiihlten Proben 
in Abhangigkeit vom Kolilenstoffgehalt ergaben sich 
nach der Korrektion wegen der yerunreinigungen 
zwei scliarf getrennte Gruppen, von denen die eine 
die Siemens-Mąrtin-Proben umfaBt, die andere die 
Proben aus Elektrostahl, und zwar war dieDichte beim 
Elektrostahl fiir jeden Kolilenstoffgehalt; um etwa
2 vomTausend groBer ais fiir die entspreehenden Pro
ben aus dem Siemens-Martin-Ofen, was wolil mit dem 
geringeren Gasgehalt der ersteren zu erklaren ist.

In Abhangigkeit vom Kolilenstoffgehalt liiBt sich 
die Dichte darstellen durch die Beziehung 

s =  7,870— 0,030 p,
wobei p die Anzalil der Gewichtsprozente an Kohlen- 
stoff bezcielmet.

Die Dichte nach dem Absehrecken bei 850°, 
wobei also das Eisen den Kohlenstoff gelost enthalt 
(Martensit), ist erheblicli geringer ais nach dcm 
langsamen Abkuhlęń; sie laBt sieli bis zu etwa 1 % C 
angeniihert darstellen durch die Beziehung 

s =  7,876 — 0,W p.
Der Wi d e r s t a n d  Ii und der Tenipcraturkocffi- 

zient « des Widerslandes nach langsamem Abkuhlcn 
und nach Abschrecken Ist durch die Abb. 12 und 
13 wiedergegeben. 11. liiEt sieli bis zu etwa 1 %  C 
darstellen durch die Formel
R  =  0,105 -|- 0,03 p -(- 0,02 p 2 (nacH l^ngsahiem Abkiih-

len von 930 °)
R  =  0,103 +  0,010 p +  0.230 p'- (nach Absehrecken von

850 u).

Samtliche Kuryenziige zeigen bei etwa 1 %  C einen 
Knick, der bei dem abgeschreckten Materiał auBer- 
ordentlicli scharf, beim-langsam abgekiihlten aber 
wenigstens vollkommen dcutlich erscheint. Im 
ersteren Fali kommt darin die Tatsache ziun Aus- 
druck, daB der bis zu etwa 1,1 %  ais Martensit in 
geloster Form im Eisen yorhandene Kohlenstoff den 
Widerstand sehr viel stiirker vergroBert ais der diesen 
Prozentsatz iibersteigende Kohlenstoff, der in Gestalt 
von Zcmentitkijrnern auftritt. Da die Loslichkeit

des Kohlenstoffs im 
Eisen mit wachsender 
Temperatur zunimmt, 
wird man erwarten diir- 
fen, daB der Knick mit 
wachsender Abschreck- 
temperatur zu immer 
hoheren Prozentge- 
halten Eufriickt und' 
schlieBlich ganz vcr- 
schwindet, undtatsach- 
licli yerliiiift die liier 
nicht wiedergegebene 

^  Widerstandskurye fiir 
§ die Hartungstempera- 

to,3S ' i  tur n o t ) 0 ganz glatt.
DaB der Knick sich 

auch beim langsam 
abgekiihlten Materiał 
zeigt, konnte wunder- 
nehmen, denn bei der 
langsamen Abldihlung 
wird ja  der samtliche 
Kohlenstoff ais Eisen- 
karbid ausgeschieden; 
indes erfolgt diese Aus- 
scheidung ja bekannt- 
licli bis zum Eutekti- 
kum, also etwa 0,9 % 
bis 1 %. C, i u Form von 
diinnen Plattchen, die 
sich abwechselnd mit 

den Ferritplattchen zu dem sogenannten lamellaren 
Perlit anordnen, wahrend bei den hohercnLegierungen 
der 1 % iibersteigende KohlenstoffgehaltalsZementit 
in Form von langlichen Eisenkarbidkornern ausge
schieden wird,, die regellos in der perlitischen Grund- 
masse eingebettet sind und daher den Widerstand 
unzweifelhaft viel weniger stark erhohen ais in Ge
stalt des blatterigen Perlits; der Knick erscheint 
aLso durchaus erkliirlich.

Aehnlich sciiwach ausgcpragte Knicke, die auf
dieselbe Weise z u erklaren sind, zeigt fiir.langsam
abgekiihltes Materiał auch die Koe r z i t i vk r a f t  $QC

sowie der kS.:; t t . ig u n g s w e r t4 -J oo, und zwar lassen
sich die ■ i-fundenen Werte darstellen durch die Be-
zielnmgen _

- He =  0,7 +  7,» p
4 ic J j  =  21 020 — 1580 p (p =  0' bis p  =  0,96 %  C)
4 i: 3 ^  — -20 100— 930 p (fur hobere Werte vęm p).

Eine 'Abhangigkeit der Re ma ne nz  vom Kohlen- 
stoffgeiialt lieLJ sich nach langsamem Abkuhlcn nicht
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Abbildung 13.
W iderstand und Temperaturkoeffizient des Widerstandes der Kohlcnstoff-Legierungen. 
Nach langsamem Abkiihlon von 930 °. Nach dem Absehrecken von 850 °.
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mit Sicherhcit feststellen. Sie betrug im Durch- 
schnitt etwa 10 000.

M agnetische  Ei ge ns c ha f t e n  nach  dem Ab- 
schreoken. Die Hystereseschleifen der bei 850 ° 
gehiirteten Stiibe, welclie allein aufgenommen wurden, 
da die Kullkurven ohne erhebliches Interesse 
sind, nehmen mit wachsendem Kohlenstoff
gehalt stiindig an Breito zu, an Hohe ab.
Der Fćldstarke §  =  300 entspricht bei C 6 
eine Induktion von 20 400, bei C 180 eine 
solche von 12 600; diese Induktion sinkt noch 
auBerordentlich stark bei hohen Legierungen 
nach dcm Harten bei 1100 z. B. bei C 180 
auf 6500, doch sind dic Verhaltnisse hier 
auBergewohnlich labil.
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bei den hochsten Legierungen mit den zur Verfugung 
stehenden Maximalfeldstarken noch nicht erreicht 
und deshalb eine Estrapolation erforderlich war.? Die 
gefuiidencJi Werte, die mit wachsendem Kohlen
stoffgehalt sehr viel starker sinken ais bei langsamer
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Abbiidung 14. Remanenz und Koerzitiykraffc der 
Kohlenstoff-Legierungen naeh dem Absehreckcn 

von SQ0° bzw. 850°.
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Abbiidung ]5. Remnnenz und Koerzitivkrnft der Kohlen- 
stoff-Legierungen nacli Abschreckcn von 900° bzw. 1000°.

Die S a tiig u n g .sw erte  konnten nur
nach der HUrtung bei 850 ° mit einiger Sicherhcit 
bestimmt werden. Fehlerquęllcn sind auch liier 
einmal'. dic Schwierigkeit des llartnngsvoriianges, 
denn einer unvollkomnicn gelungenen Dartung ent
spricht ein zu hoher Wert der Siittigung, sodann 
weiter die Tatsachc, daB die Grenze der Siittigung

Abkuhlung, lassen sich bis zu einem Kohlenstoff
gehalt von 1,2 % angenahert darstellen durch die 
linearc Beziehung

• 4 -  J e>o=  21 0 2 0 -  3200 p.

Zwisehen C =  1,1 und C =  1,5G %  befindet sich 
wieder ein Knick.
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Die Sattigungswcrte nach Hartung b e i-1100° 
waren offenbar dureh die Bilduhg von Austenit 
auBerordentlich variabel und ergaben keine gesetz- 
maBigen Beziehungen.

Die Werte der An f a n g s p e r me a b i l i t a t  (Mag- 
netisierbarkeit bei sehr kleinen Feldstiirken), welche 
schon bei langsam abgekiihltem Materiał mit hohem 
Kohlenstoffgelialt bis auf etwa 100 gesunken waren, 
nalunen dureh die Hartung bei 850 0 noch weiter ab 
bis auf 37, und zwar mit waehsendem Kohlenstoff- 
gelialt anfangs rasch, dann ijnmer langsamer. Aber 
auch ein sehr niedriger Kohlenstoffgelialt bcein- 
triichtigt in gel os t em Zustande die Anfangspermea
bilitat schon ganz betrachtlich; wahrend beispiels- 
weise bei C 6 (mit 0,07 %  C) nach langsamem Ab- 
kiihlen ein Wert von 217 gefunden wurde, ergab sich 
nach demAbschrecken bei 8500 nur ein solcher von 142.

Re ma n e n z  und ICoerz i t i vkraf t  zeigen ent- 
gegengesetżtes Verhalten. Erstere steigt im allge- 
meinen bis zu 0,5 %  C etwas an, wiihrend sie von da 
ab ungefahr umgekehrt proportional dem Gehalt an 
gelostem Kohlonstoff sinkt, dic Koerzitivkraft § c 
dagegen steigt mit dem Gehalt an gelostem Ko hic n- 
stoff an (Abb. 14 a und 1) und Abb. 15 a und b), und 
zwar crfolgt das Wachsen der Koerżitiykraft mit der 
Hartungstemperatur viel stiirker bei niedrigem ais 
bei hohem Kohlenstoffgelialt. Beispielsweise steigt 
die Koerzitivkraft bei C 6 mit 0,07 %  C von 2,5 GauB 
bei 8000 auf 17 GauB bei 900 °. Hieraus ergibt sich 
deutlich, welclie auBerordentliche VergroBerung dic 
Koerzitivkraft und auch der Hystereseverlust eines 
sonst guten Materials dureh ganz minimale Yerun- 
rcinigungen an gelostem Kohlenstoff erfahren kann. 
Legen wir, wio oben, eine urspriingliche Koerzitiv- 
kraft von etwa 0,7 zugrunde, so kann dieselbe dureh 
die Ycrunreinigung m it mir 0,01 %  gel os t em C, 
also einer Menge, die chemisch wohl kaum mehr mit 
Sichcrlieit zu bestimmen ist, auf etwa 3,2, d. li. auf 
mehr ais das Yierfache, steigen, und in demselben 
MaBe steigt natiirlich auch der IIystereseverlust. 
Die móglichste Beseitigung dieses schadlichen Be- 
standteils sollte also ubierali da, wo es auf geringen 
llystereseverlust ankommt, in erster Linie ange- 
strebt werden.

Die in botreff der Koerzitivkraft § c und der 
Remanenz R gewonnenen Erfahrungcn lassen nun 
folgende Schliisse auf die Ilerstellung permanenter 
Magnete zu: Es ist, wenigstens bei den rcinen Kohlen- 
stofflegierungen, nicht mogiieh, eine liohe Rema
nenz mit hoher Koerzitivkraft zu vereinigen. Bei
spielsweise ergeben sich die in Zahlentafel 3 zu- 
sammengestellten zusammćngeliorigen Werte.

Man wird sieh also auf Grund derSchaubilder von 
Fali zu Fali entscheiden mussen, ob man eine hóhere 
oder niedrigere Legierung, eine hiihere oderniedrigere 
Hartungstemperatur zu wahlen hat. Im allgemeinen 
wird man die letztere nicht unter 800 0 und nicht iiber 
950 0 wahlen, lieber etwas tiefer ais zu hoeh.

Im allgemeinen wird man fiir die Hcrstellung 
permanenter Magnete denjenigen Materialien den

Zahlentafel 3. .E in ig e  W e rte  f i ir  d ie  K o o rz it iv -  
k r a f t  u n d  d ie  R e m a n e n z  fiir  T O rseh iudene 

P ro b en .

Probe
HUrtungs-
temperalur

°C
Sc R

C 180 950 70 4 700
C 180 800 00 7 700
C 114 950 50 7 800
C 114 800 00 8 300
C 44 800 35,5 11 300

Vorzug geben, bei welchen gleichzeitig 11 und § c 
mogliclist groB sind; es empfiehlt sich, in denjenigen 
Fiillen, wo man es nicht mit besonderen Bedingungen 
zu tun hat, ais MaBstab bei der zu treffenden Aus- 
walil das Produkt R . § c zu wahlen, wo R  die wal i re 
Remanenz bedeutet. Diese Produkte erreichen im 
vorlicgcnden Falle ein Ma\'imum von rd. 500 . 103 
und sind allerdings nicht unerheblieh kleiner ais 
entsprechende, m det Rcichsanstalt crmittelte Werte 
fiir Wolfram- und fiir Cliront-Stiihle, die sieli incist 
zwischen 600 und 700 .1 0 3 bewegen und in einigen 
Fiillen noch dariiber hinausgehen. Der Unterschied 
liegt nicht sowohl in fr> c , denn eine hiihere Koer- 
zitiykrait ais 70 GauB, wic sie bei Stab 180 nach der 
Hartung bei 950 0 erzielt wurde; kommt auch bei 
Wolframstahl wohl lcaum yor, ais in der wa hr e n  
Remanenz, die offenbar dureh den Zusatż yon Wolfram 
und Chrom erheblich hoher gehalten werden kann.

I l a l t b a r k c i t  der  Magne t o  bei  E r s c l u i t t e -  
r unge n  und E r w a r m u n g e n .  Fiir die Brauchbar- 
keit eines Magnets ist nicht mu- die liohe von R und

maBgebcnd, sondern auch der Grad sciner Ab
hangigkeit yon Erschiitterungen und Erwarmungen. 
Um auch in dieser Beziehung einen Ucbcrblick iiber 
den EinfluB des Kohlenstoffgehaltes und der H ar
tungstemperatur zu gewinnen, wurde eine Anzalil 
von Stiiben bis zu Ę ) =•-= 300 magnetisiert und die dem 
magnetischen Moment proportionale Ablenlcung des 
Jlagnetometers gemessen, welche jeder Stab aus 
einer bestimmten Entfernung heryorbrachtc. Sodann 
lieB man jeden Stab 1-, 3-, 5-, 10-, 20mal innerhalb 
einer 1 cm weiten Messingrohre aus einer Hohe von
2,5 m auf den mit Linoleum belegten TcrrazzofuB- 
boden fallen und las jedesmal wieder die Magneto- 
meterablenkungen ab. Endlich wurden die bei 8500 
geharteten Stiibe samtlich, von den bei 950 0 ge- 
harteten eine Auswahl je 24 st lang cinzeln im 
Luftbad auf .100 0 erwiirmt und,yor sowie nach dem 
Erwarmen der Jlagnetometerausschlag bestimmt.

Das Ergebnis der Yersuchc liiBt sich folgender- 
maBen kurz zusammenfassen: Bei derselben Har
tungstemperatur nimmt mit zunehmendem Kohlcn- 
stoffgehalt der EinfluB der Erschiitterungen auf das 
magnetische Moment permanenterMagnete bedeu- 
tend ab, derjenige der Erwarmungen zu ; die Hohe der 
Hartungstemperatur spielt keine ausschlaggebende 
Rolle, doch ist im allgemeinen eine niedrige gunstiger.

Te mp e r a t u r k d e f f i z i e n t  des ma g n e t i s c h e n  
M onients. Die Abhangigkeit des magnetischen
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Moments pennanenter Magnete von der Temperatur 
spielt in der Technik, beispielsweise bei der Elektri- 
zitatszahler-Industrie usw., eine erhebliche und recht 
storende Rolle. Im  allgeineinen betriigt die durch-. 
schnittliche GroBe des Temperaturkóeffizienten, 
welche die prozentische Ab n a h me  des magnetischen 
Moments je Grad Teinperatiirerhohung angibt, 
etwa 4 bis G. 10- '1, und wenn auch in einzelnen 
Fallen Magnete mit erheblich niedrigeren Temperatur- 
koeffizienten gefunden wurden, so beruht dies doch 
meist auf Zufall; irgendwelche Vorschriften fiir die 
Herstellung von geeignetem Materiał konnten nicht 
gegeben werden. Die Messungen der Temperatur- 
koeffizienten, welche an den beiden bei 850 0 und
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Abbildung 16. Temperaturkoeffiziont 
des magnetischen Moments.

Geraden schneidendie Abszissenachsebeietwal,4%C, 
bei hoheren Kohlenstoffgehalten wiirde man also den 
Temperaturkóeffizienten Nuli oder einen positiven er- 
warten. Dies war bei den bei 1100° gehiirteten 
Staben C 156 und C 180 auch innerhalb der Grenzen 
der Beobachtungsfehler der Fali, nicht aber bei den 
entsprechenden bei 8500 gehiirteten Stiiben, wo der 
Betrag des Temperaturkóeffizienten wieder etwa auf
3,5 x 10-4  hinaufging. Dies ist aber aucli durchaus 
erkliirlich, denn bei diesen beiden Staben ist der 
Kohlenstoff nicht vollstandig gelost, also in Form 
voń Martensit vorhanden, sondern zum Teil in Form 
von Zementit, und das scheint die Verhaltnisse erheb
lich zu verschlechtern. Hiernach wiirde es sich also 
zur Herstellung von temperaturkoeffizientfreien per- 
manenten Magneten aus reinen Kohlenstofflegic- 
rungen eiupfehlen, eine hochprozcntige Legierung von

Abbildung 17. Magnetisierungskurren von hartom 
und weichem Materiał.

11000 gehiirteten Reihen von Kohlenstofflegie- 
rungen ausgefiihrt wurden, scheincn auch in diese 
Frage etwas Licht zu bringen. Bei den Messungen 
bestiinmte man den Ausschlag des Magnetometers, 
welchen der zu untersuchende Stab vón 18 cm Lange 
und 0,6 cm Durchinesser aus einer unreriinderlichen 
Entfemung bei Zimmertemperatur und bei etwa 1000 
hervorbraclite.* Die Stabe wurden naturlich vorher 
durch dauernde und durch zyklische Erwiirmungen 
sowie durch Erschuttenujfen hinreichend gealtert, 
so daB die weiteren Erwiirmungen bei 1000 keine 
merkliche dauernde Veriinderung des magnetischen 
Moments verursachten. Die Messuńgsergebnisse sind 
in Abb. 16 schaubildlich dargestellt; hieraus geht 
folgendes hervor:

Im allgemeinen sind die Werte fiir das bei 8508 
gehartete Materiał etwas hoher ais fiir das bei 11000 
gehartete, beide aber lassen sich hinreichend genau 
durch die Geraden darstellen, welche gegeben sind 
durch die Beziehungen
a — — 0,00063 +  0,00042 . p  (Hartungstomperatur 850 °) 
a  — — 0,00050 +  0,00034. p (Hartungstomperatur 1100°).

Man sieht also, daB bei diesen reinen Kohlenstoff- 
stiiben der Temperaturkoeffizient proportional dem 
Gehalt an g e łostem  Kohlenstoff abnimmt. Beide

XXX ,,.

etwa 1,4 bis 1,5 % C zu wahłen und bei hoherer 
Temperatur (9500 bis etwa 1000 °) zu hiirten.

Es muB jedoch betont werden, daB diese aus den 
vorliegenden Messungen der Koerzitivkraft, Rema- 
nenz, Haltbarkeit und Temperaturkóeffizienten ge- 
zogenen Schliisse sich zuniichst nur auf reine Kohlen- 
stoffstilhle beziehen. Ob und wieweit andere bei der 
Fabrikation von permanenten Magneten vielfach 
venvendete Zusiitze, wie Wolfram, Molybdiin, Chrom 
usw., diese Regeln beeinflussen, muB einer spiiteren 
Untersuchung vorbehalten bleiben.

Ma gne t i s i e r ba r ke i t  von P r o b e n  u n g le ich - 
m aB igen M ateria ls . Von Interesse namentlich 
fiir die Dynamoblcchfabrikation diirfte die Auf- 
nahme der Magnetisierungskunren einiger Proben 
sein, die aus magnetisch hartem und weichem Materiał 
zusammengesetzt warem Es wurden zuniichst eine 
Anzahl Streifen aus Blech des Materials C 156 
(1,56% C) bei 900° gehiirtet, die Magnetisierungs- 
kurve und Ilystereseschleife im Joch aufgenommen 
und die Koerzitivkraft mit dem Magnetometer be
stimmt. Ebenso untersuchte man zwei Biindel von 
Streifen aus gutem gewohnlichem und legiertem 
Dynamoblech, und zwar wahlte man die Dimen- 
sionen so, daB die Querschnitte samtlicher Biindel
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Die Sattigungswerte nach Hartung b e i-1100° 
waren offenbar durch die Bildung yon Austenit 
auBerordentlich variabel und ergaben keine gesetz- 
miiBigen Beziehungen.

Die Werte der Anf angsper meabi l i t i i t  (Mag-, 
netisierbarkeit bei sehr kleinen Feldstitrken), welche 
schon bei langsam abgekiihltem Materiał m it hohem 
Kohlenstoffgehalt bis auf etwa 100 gesunken waren, 
nahmen durch die Hartung bei 850 0 noch weiter ab 
bis auf 37, und zwar mit wachscndem Kohlenstoff- 
gehalt anfangs rasch, dann immer langsamer. Aber 
auch ein sehr niedriger Kohlenstoffgehalt beein- 
trachtig t in gel os t em Zustande die Anfangspermea- 
bilitat schon ganz betrachtlich; wahrend beispiels
weise bei C 0 (mit 0,07 % 0) nach langsamem Ab- 
kiihlcii ein Wert von '217 gefuuden wurde, ergab sich 
nach demAbschrecken bei 8500 nur cin solcher von 142.

Re ma ne nz  und Ko e r z i t i v k r a f t  zeigen ent- 
gegengesetztes Yerlialten. Erstere steigt im allge
meinen bis zu 0,5 %  C etwas an, wahrend sie von da 
ab ungefahr umgekehrt prorartionfil dem Gehalt an 
gelostem Kohlenstoff sinkt, die Koerzitivkraft § |  
dagegen steigt mit dem Gehalt an gelostem Kóhlen- 
stoff an (Abb. 14 a und b und Abb. 15 a und b), und 
zwar erfolgt das Wachsen der Koerzitivkraft m it der 
Hartungstemperatur viel stiirker bei niedrigem ais 
bei hohem Kohlenstoffgehalt. Beispielsweise steigt 
die Koerzitivkraft bei G G mit 0,07 %  C von 2,5 GauB 
bei 800 0 auf 17 GauB bei 900 °. Ilieraus ergibt sich 
deutlicli, welche auBerordentliche VcrgroBerimg die 
Koerzitivkraft und auch der Hysteresevcrlust eines 
sonst guten Materials durch ganz minimale Yerun- 
reinigungen an gelostem Kohienstoff erfahren kann. 
Legen wir, wie oben, eine ursprungliche Koerzitiv- 
kraft von etwa 0,7 zugrunde, so kann dieselbe durch 
die Yerunreinigung mit nur 0,01%  g e lostem  C, 
also einer Menge, die ehemisch wohl kaum mehr mit 
Sicherheit zu bestimmen ist, auf etwa 3,2, d. li. auf 
mehr ais das Yierfache, steigen, und in demselben 
Ma Be steigt natiirlich auch der Hystereseverlust. 
Die moglićhste Beseitigung dieses schadlichen Be- 
standteils sollte also tiberaU da, wo es auf geringen 
Hystereseverlust ankommt, in erster Linie ange- 
strebt w^erden.

Die in betreff der Koerzitivkraft § c und der 
Remanenz R gewonnenen Erfahrungen lassen nun 
folgende Schlussc auf die Herstellung permanenter 
Magnete zu: Es ist, wenigstens bei den reinen Kohlen- 
stofflegierungen, nicht moglich, eine hohe Rema
nenz mit holier Koerzitivkraft zu yereinigen. Bei
spielsweise ergeben sich die in Zalilentafel 3 zu- 
sammengestellten zusammengehorigen Werte.

Man wird sich also auf Grund derSchaubiłder von 
Fali zu Fali entscheiden mussen, ob man'eine liohere 
oder niedrigere Legierung, eine liohere oderniedrigere 
Hartungstemperatur zu wiihlen hat. Im  allgemeinen 
wird man die letztere nicht unter 800 0 und nicht iiber 
950 0 wiihlen, lieber etwas tiefer ais zu hoch.

Im allgemeinen wird man fiir die Herstellung 
permanenter Magnete denjenigen Matonalien den

Zftklcntafel 3. .E in ig e  W c rte  f i ir  d ie  K o e rz it iv -  
k r a f t  u n d  d ie  R em anenz; f i ir  re r s e l i ie d e n e  

P ro b en .

Probe
HSrtungs-
temperatur

OC
R

C 180 950 70 4 700
C 180 800 GO 7 700
C 114 950 5G 7 800
C 114 800 60 8 300
C 44 800 35,5 11 300

Yorzug geben, bei welchen gleichzeitig R und §  c 
moglichst groB sind; esempfiehlt sich, in denjenigen 
Fallen, wo man es nicht mit besonderen Bedingungen 
zu tun hat, ais MaBstab bei der zu treffenden Aus- 
wahl das Produkt R . § c zu wiihlen, wo R  die wahr e  
Remanenz bedeutet. Diese Pro dukt e erreichen im 
vorliegenden Falle ein Maśimum von rd. 500 . 103 
und sind allcrdings nicht unerheblich kleiner ais 
entsprechende, in der Reichsanstalt ermittelte Werte 
fiir Wolfram- und fiir Chront-Slahle, die sich meist 
zwischen G00 und 7 0 0 .1 0 3 bewegen und in einigen 
Fallen noch dariiber hinausgehen. Der Unterschied 
liegt nicht sowohl in § c , denn eine liohere Koer- 
zitiykraft ais 70 GauB, wie sie bei Stab 180 nach der 
Hartung bei 950 “ erzielt wurde; kommt auch bei 
Wolframstahl wohl kaum vor, ais in der wa hr e n  
Remanenz, dic offenbar durch den Zusatz von Wolfram 
und Chrom erheblicli liolier gehalten werden kann.

H a ł t b a r k e i t  der  Magne t e  bei  E r s c h i i t t e -  
ru n g en  und  E  rwar mungen .  Fiir die Brauchbar- 
keit eines Magnets ist nicht nur die Hohe yon R und 
§ c maBgebend, sondern aucli der Grad seiner Ab- 
hangigkeit von Erschiitterungen und Erwannungen. 
Hm auch in dieser Beziehung einen Ucberblick iiber 
den EinfluB des Kohlenstoffgehaltes mul der Har
tungstemperatur zu gewinnen, wurde eine Anzahl 
yon Staben bis zu ,‘p  =  300 magnetisiert und die dem 
magnetischen Moment proportionale Ablenkung des 
Magnetometers gemessen, welche jeder Stab aus 
einer bestimmten Entfernung heryorbrachte. Sodann 
licB man jeden Stab 1-, 3-, 5-, 10-, 20mal innerhalb 
einer 1 cm weiten Messingrohre aus einer Hohe von
2,5 m auf den mit Linoleum belegten TerrazzofuB- 
boden fallen und las jedesmal wieder die Magneto- 
meterablenkungen ab. Endlieh wurden die bei 8500 
geharteten Stiibe samthch, von den bei 9500 ge- 
harteten eine Auswahl je 24 st lang einzeln im 
Luftbad auf 1000 erwiirmt und.yor sowie nach dem 
Erwannen der Magiietometerausschlag bestimmt.

Das Ergebnis der Versuche laBt sich folgender- 
maBen kurz zusanunenfassen: Bei derselben Har
tungstemperatur liiinmt mit zunehmendem Kohlen
stoffgehalt der EinfluB der Erschiitterungen auf das 
magnetische Moment permanenter Magnete bedeu
tend ab, derjenige der Erwiirmungenzu; die Hohe der 
Hartungstemperatur spielt keine ausschlaggebende 
Rolle, doch ist im allgemeinen eine niedrigc giinstiger.

T e mp e r a t u r k o e f f i z i e n t  des ma g n e t i s c h e n  
Moment s .  Die Abhiingigkeit des magnetischen
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Moments permanenter Magnete von der Temperatur 
spielt in der Technik, beispielsweise bei der Elektri- 
zitatszahler-Industrie usw., eine erhebliche und recht 
storende Rolle. Im allgemeinen betriigt die durcli- 
sehnittliche GroBe des Temperaturkoeffizienten, 
welche die prozentische Ab n a h me  des magnetischen 
Moments je Grad Temperaturerlioliung angibt, 
etwa 4 bis 0 . 10~4, und wenn auch in einzelnen 
Fallen Magnete mit erheblich niedrigeren Temperatur
koeffizienten gefunden wurden, so beruht dies doch 
meist auf Zufall; irgendwelche Yorschriften fiir die 
Herstellung von geeignetem Materiał konnten nicht 
gegeben werden. Die Messungen der Temperatur
koeffizienten, welche an den beiden bei 8500 und

Geraden schneiden die Abszissenachse bei etwa 1,4 %C, 
bei hoheren Kohlenstoffgehalten wurde man also den 
Temperaturkoeffizienten Nuli oder einen positiven er- 
warten. Dies wrar bei den bei 1100 0 geharteten 
Staben C 156 und C 180 auch innerhalb der Grenzen 
der Beobachtungsfehler der Fali, nicht aber bei den 
entsprechenden bei 8500 geharteten Staben, wo der 
Betrag des Temperaturkoeffizienten wieder etwa auf
3,5 x  10—4 hinaufging. Dies ist aber auch durchaus 
erklarlich, denn bei diesen beiden Staben ist der 
Kohlenstoff nicht vollstandig gelost, also in Form 
von Martensit vorhanden, sondern zum Teil in Form 
von Zementit, und das scheint die Verhaltnisse erheb
lich zu verschlechtern. Hiernach wiirde es sich also 
zur Herstellung von temperaturkoeffizientfreien per- 
manenten Magjieten aus reinen Kohlenstofflegie
rungen cmpfehlen, eine hochprozcntige Legierung von

11000 geharteten Rcihen von Kohlenstofflegie
rungen ausgefiihrt wurden, scheinen auch in diese 
Frage etwas Licht zu bringen. Bei den Messungen 
bestimmte man den Ausschlag des Magnetometers, 
welchen der zu untersuchende Stab von 18 cm Lange 
und 0,6 cm Durchmesser aus einer unveranderlichen 
Entfernung bei Zimmertemperatur und bei etwa 1000 
hervorbrachte.ł Die Stabe wurden naturlich vorher 
durch dauernde und durch zyklische Erwiinnungen 
sowie durcli Erschiitterungen hinreichend gealtert, 
so daB die weiteren Erwarmungen bei 1000 keine 
merkliche dauernde Veranderung des magnetischen 
Moments verursachten. Die Messuńgsergebnisse sind 
in Abb. 16 schaubildlich dargestellt; hieraus geht 
folgendes hervor:

lin allgemeinen sind die Wertc fiir das bei 850 0 
gehartete Materiał etwas holi er ais fiir das bei 11000 

gehartete, beide aber lassen sich hinreichend genau 
durch die Geraden darstellen, welche gegeben sind 
durch die Beziehungen
« =  — 0,00063 +  0,00042 . p (Hartungstemperatur 850 °) 
« =  — 0,00050 +  0,00034. p(Hartungstem peratur 1100°).

Man sicht also, daB bei diesen reinen Kohlenstoff- 
staben der Temperaturkoeffizient proportional dem 
Gehalt an g e lo stem  Kohlenstoff abnimmt. Beide
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etwa 1,4 bis 1,5 % C zu wrahlen und bei hoherer 
Temperatur (9500 bis etwa 1000 °) zu harten.

Es mu,B jedoch betont werden, daB diese aus den 
vorliegenden Messungen der Koerzitivkraft, Rema- 
nenz, Haltbarkeit und Temperaturkoeffizienten ge- 
zogenen Schliisse sich zunachst nur auf reine Kohlen- 
stoffstahle beziehen. Ob und wieweit andere bei der 
Fabrikation von permanenten Magneten vielfach 
verwendete Zusiitze, wie Wolfram, Molybdan, Chrom 
usw., diese Regeln beeinflussen, muB einer spateren 
Untersuchung vorbehalten bleiben.

Ma gne t i s i e r ba r ke i t  von  P r o b e n  ungl e i ch-  
maBigen Mater ial s .  Yon Interessc namentlich 
fur die Dynamoblechfabrikation diirfte die Auf- 
nahme der Magnetisierungskurven einiger Proben 
sein, die aus magnetisch hartem und weichem Materiał 
zusammengesetzt waren. Es wurden zunachst eine 
Anzahl Streifen aus Blech des Materials C 156 
(1,56 % C) bei 9000 gehartet, die Magnetisierungs- 
burve und Hystereseschleife im Joch aufgenommen 
und die Koerzitivkraft mit dem Magnetometer be- 
stimmt. Ebenso untersuchte man zwei Biindel von 
Streifen aus gutem gewohnlichem und legiertem 
Dynamoblech, und zwar wahlte man die Dimen- 
sionen so, daB die Quersehnitte samtlicher Biindel
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Abbildung 16. Temperaturkoeffizient 
des magnetischen Moments.

Abbildung 17. Magnetisierungskurven von hartem 
und weichem Materiał.
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M cfers/an d  um / 
reivpero fijr-/fo eff/z/en u 9 V Oic/ite

Dichfć-

'^Tem perofur-ffoeffiW enf

ungefiihr gleich groB waren. Endlieli kombinierte 
man das gehartete Bundel mit jodem der anderen 
und untersuchte die Kombination. In Abb. 17 sind
sowohl die einzelnen Sohleifen fiir das kartę ( ........ )
wie fiir das weiche Materiał (---------- ■) wiedergegeben
sowie die Schleife fiir dio Kombination (—), und 
z war ohne Beriicksichtigung der Scherung, die hier 
auBer Betracht bieiben kann. Es ergibt sich ohne 
weit er cs, daB man die Kombinat ionsschleife aus den 
beiden anderen dadurch erhalten kann, daB man fiir 
jede Feldstiirke ,§ die Werte 83 der beiden Einzel- 
,kurven mittelt.

Bei dieser Hystereseschleife, dereń Form auBer- 
ordentlich stark von der gcwohnlicheń abweicht, 
fallteinm al auf die vcrhaltnismii6ig geringe Koerzi- 
tivkraft, denn man w iirde auch boi §  c etwa das Mittel 
aus den beiden anderen, 41 und 1,5 betragenden

hohen Werten der Feldstarke, wahrend sonst bei 
Materiał der gleichen Koerzitivkraft die Kulllcurve 
nur in geringem Abstande vom aufsteigenden Ast 
verliiuft und sich bei etwa 93 =  10 000 mit ihm ver- 
einigt.

Aehnliche, wenn auch weniger stark ausgcpriigtfr 
Erscheimmgen treten auf bei der Kombination von 
weichem mit kohlenstofflialtigem, aber langsam ab- 
gckiihltem Materiał.

Tatsiichlich kommen nun Materialien vor, welcng 
die oben beschriebenen Eigentiimlichkeiten solclier 
kombinierten Proben deutUch aufweisen; man wird 
annehmen miissen, daB sie sogenannte harte Stellen 
mit gelostem Kohlenstoff enthalten, die offenbar 
auf eine zu rasche Abkiihlung hindeuten. Starlcere- 
perlitische Bestandteile wird man in den auBerordent- 
licli zahlreichen Fallen vcrmuten durfen, wo die sonst 
normal verlaufende .Schleife beim Knie erheblich 
verbreitert erscheint, eine Erscheinung, die stets m it 
verhaltnismaBig groBem Hystereseverlust verbun- 
den ist.

gSiliziumlegierungen.

Der groBte Teil der Untersuchungen bezog sich 
auf eine Reihe von Legierungen der Firma 
Krupp mit 0 % bis 8 %  Si, welche noch 
aus der ersten Źeit. der Herstellung legierten Ma
terials stammten und daher bis zu 0,3 %  C ent-

o  z p  w  e ,o
Sihzium -Seha/f in  %

Abbildung 18. Diohte, W iderstand und Tempe- 
raturkoeffizient des, Widerstandes der Silizium- 

Legierungon (ungegluht.)

Kocrzitivkraften erwarten, also, etwa 21, tatsachlich 
aber betriigt sic sogar ungeschert n.ur etwa 3. Dies 
riihrt dahcr, daB hier die gewohnliche Definition der 
Koerzitivkraft ais dcrjenigcn Feldstarke, welche not- 
wendig ist, um den rcmanenten Magnetismus zu 
beseitigen, versagt. Die vorliegende „scheinbare“ 
Koerzitivkraft ist vielmehr zu definieren ais diejenige 
Feldstarke, bei welcher der in beiden Btindeln vor- 
handene InduktionsfluB und somit auch die Gesamt- 
wirkung auf das Magnetometer oder die umschlieBende 
Sekundiirspule des Jochs sich aufhebt; die Kom- 
pensation findet aber sehon bei yerhaltnismiiBig 
niedriger Feldstarke statt, die § 0 des kombinierten 
Biindels ersclieint also relatir sehr klein.

Die zweite Eigentiimlichkeit ist die weite Aus- 
bauchung in der Gegend des Knies, welche natiirlich 
eine sehr starkę YergroBerung des Flacheninhaltes 
und damit des Hystereseverlustes bewirkt. — End- 
lich ist bemerkenswert der groBe Abstand zwischen 
5fullkurve und aufsteigendem Ast bis zu ziemlich

m

Abbildung 19. Umwandlungapunkte dor Silizium- 
Legierungen.

liielten; spater wurden noch Messungen an einer 
neueren, erheblich besseren legierten Blechsorte? 
durchgefiihrt, die nur in einem Punkt ein abweichen- 
des Ergebnis lieferten. Die Legierungen mit iiber 
5 %  Siliziumgehalt konnten nicht mehr ausgewalzt 
werden und sind ais Stabo gegóssen worden; die- 
iibrigen Proben wurden in Śtab- und Blechform- 
untersucht. Zwei Proben m it etwa 3,8 % Si vom 
Stahlwerk Lindenberg (Elektrostahl) mit niedrigerem 
Kohlenstoffgehalt zeigten teilweise abweichende- 
magnetische Eigenschaften.

Die Di c h t e  der Siliziumlegierungen in Ab- 
hangigkeit vom Gehalt in Gewichtsprozenten p von-
Si lafit sich angenahert darstellen durch die Formel 

s== 7,874 — 0,0622 p 
(Abb. 18), der Widerstand ję m/mm3 bis zu etwa 
4 % Si angenahert durch die Beziehung 

R =  0,099 4- 0,12 p; 
genau genommen liegen allerdings die Punkte au t 
einer gegen die Achse des Siliziumgehaltes sekwach/
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konkavcn Kurve (Abb. 18.) Der Temperatur- 
koeffizient des elektrischen Widerstandes sinkt bei
4 % Si auf 0,08 %, so daB sich derartiges Materiał 
wohl zur Herstellung von tcchnischen Vorschalt- 
widerstanden usw. eignen wiirde, wenn auch nicht 
so gut wie hochprozentige Aluminiumiegierungen 
(vgl. weitcr unten).

Von den Umwandlungspunkten wurde nur der 
erste und der zwcite beobachtet; der erste steigt

mit zunehmendem Siliziumgehalt, der zweite sinkt 
(Abb. 19); bei etwa 2,2 % Si fallen beide zusammen, 
oberhęłlb 2,4 % Si konnte der erste Umwandlungs- 
punkt iiberhaupt nicht mehr beobachtet 
werden (Umwandlung des gebundenen 
Kohlenstoffs in Temperkohle).

Der Sattigungswert lafit sich bis etwa
5 % Si darstellen durch die Gleiohung 

4 Tt J „ =  21600 — 480 p.

Das Ausgliihen. erfolgte bei 700°, 750°,
'800 o, 900 °, 975 0 in maBigem Yakuum 
(etwa 20 mm QS); sehr hohes Vakuum 
erwies sich ais weniger giinstig,

Die Gasabscheidung durch das Gliihen 
wurde genauer untersucht; sie zeigte 
sich bei niedrigen Legierungen insgesamt groBer 
ais bei hohen (im M itte l' etwa 1,3 ccm gegen
1 ccm je g des Materials), wurde besonders 
stark in der Nahe des zweiten Umwandlungs- 
punkt.es, stieg aber mit wachsender Gliihtempe- 
ratur noch an und lief bei hohen Temperaturen 
rascher ab ais bei niedrigen. Die gesamte, nach 
liingerem einmaligemGliihenabgeschiedene Gasmenge 
hing bei niedrigen Legierungen iiberhaupt nicht 
wesentlich von der Hohe der Gluhtemperatur ab, bei 
holien Legierungen wuchs sie mit der Gliilitempe
ratur.

D ie*G estalt*der Ma gne t i s i e r ungs ku r ve  bei 
Staben und Blechen war schon vor dem Gliihen sehr 
verschieden (Bleche lieferten hohe, eckige Hysterese- 
schleifen, Stabe abgerundete, flachere); der Unter
schied wurde durch Ausgliihen noch vermehrt 
(Abb. 20). Die von der liefernden Firma gegliihten 
Proben zeigten auch in Blechform den abgerundeten 
Charakter der Magnetisierungskurve, ebenso eine 
Legierung aus Elektrostahl nach dem Gliihen im 

Yakuum; der Grund fiir diese Abweichung 
konnte nicht mit Yollkommener Sicherheit 
festgestellt werden.

Anf angs pe r meab i l i t a t .  Wahrend der 
Sattigungswert der Siliziumlegierungen und 
damit auch die Permeabilitiit bei hohen 
Feldstarken mit wachsendem Siliziumgehalt 
dauernd abnimmt, wiichst umgekehrt die 
Permeabilitiit' bei sehr niedrigen Feld
starken, die Anfangspermeabilitat m it zu
nehmendem Siliziumgehalt wenigstens bis 
zu 4,4%  Si ziemlich stetig an (Abb. 21), 
und zwar steigt sie nach dem Gliihen bei 
8000 auf 510, wahrend diejenige des 
Grundmaterials nur 155 betragęn hatte. 
Diese Tatsache ist von praktischer Be- 
deutung fiir die Konstruktion von Pan- 
zern geschutzter Galvanometer und auch 

fiir’  MeBwandler, wo man es meist mit recht 
niedrigen Feldstarken zu tun hat, und kann auch in 
anderen Fallen erhebliche Bedeutung gewinnen. DaB

die beiden hochsten Legierungen Si 52 und Si 85 
weit niedrigere Werte fiir die Anfangspermeabili
ta t ergaben, liegt wohl an der ganzlich verschie- 
denen Herstellungsart dieser Proben (sie sind in 
Stąbform gegossen, wahrend die anderen von Blocken 
abgesagt wurden).

Die Gluhtemperatur 800 0 scheint fiir die Anfangs- 
permeabilitai besonders giinstig zu seiń, dóch spielt 
die Hohe derselben keine erhebliche Rolle, ja  auch 
die ungegliihten Bleche zeigen ungefiihr den gleiehen 
Gang und auch angenahert dieselbe hohe Anfangs
permeabilitat. (Fortsetzung folgt.)

Abbildung 20. Magnetisierungskurven von Si 30C (3%  Si).

Abbildung 21. Anfangspermeabilitat der Silizium-Legierungen 
nach dem Gliihen bei 800°.
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Umschau.
Fallgewichtsprobe fiir Eisenbahnradreifen.

Dio Fallgewichtsprobe, nach der die Priifung von 
Eisenbahnradreifen vorgenommen wird, wird in der Weise 
ausgefiihrt, daB man auf diosenkrecht aufgestellten Reifon 
ein Gewieht von im atlgomeinen 1 t  von oinor allmahlich 
gesteigerten Hohe frei horabfallcn liifit, bis das zu priifendo 
Stiick eine Yorgeschriobene Mindest<lurehbiogung zoigt, 
ohne daB Bruch eintritt. Dor Betrug der Durchbiogung 
ist abliiingig Ton dem Durohmesser und dem Querschnitt 
dos Reifons und von dom angewandten Materiał. Ueber 
einige diesom Priifungsverfahren anhaftendo Miingel bo- 
richtet J. H. G. M o n y p e n n y 1). >

Es is t klar, daB bei diosor Probo dor Radreifon an 
bostimmton Stollen stark doformiert wird, wtlhrond andere

Um dio schtidlichen Wirkungen derartigor Anrisso 
zu zoigon, stellte Monyponny eino Anzahl Proben ausRad- 
roifonmatorial her, die vcrschioden tief eingekerbt und 
m it Hilfo einos Pendelhaminers (Abb. 3) zorsohtagon wur
den. Dio zum Bruch dor Probostabo aufgewandto Sohlag- 
afbeit zoigt nachstehendo Zusammonstellung:

Tlofo des Kerbes Aufgewandto Schlagarbclt
Ohno K erb 27,60 mkg
0,33 mm 3,18 „
0,70 „  2,21 „
1,57 „  0,97 „
3,18 „  0,41 „

Der nicht eingekorbto Stab brach nioht, sondom 
wurde nur gobogen.

Die obon wiedergegeboncn Zahlen zeigon^ wio emp- 
findlich das M ateriał solbst gegen Kerbe von ganz go- 
ringer Ticfo ist.

Abbildung 1. Iladrelfon yor und nach der Jallgewicbtsprobe.

Toile fast keino Formvcriinderungen erleiden. An der 
Stelle, wo das Fallgewicht auftrifft (Ain Abb. 1), erleiden 
dio am inneron Umfang des Radreifens gologenen Toile 
oinc Zugboanspruchuug, wahrond dio iiuBeron Zonen zu- 
sammengedruckt werden. Achnliche, wenn auch nicht 
so erhebliche Bcansprucliungen werden an dor Auflage- 
stolle B horvorgerufen. In  der Kalie von C und D gelegene 
Toile stehen an den AuBenseiten unter Zug, an den Innon- 
soiten unter Drock. Am betrachtlichsten sind dio Form- 
yorandorungsbeanspruchungen am inneren Umfang bei A, 
wo auch, falls die Priifung bis zum Bruch durchgbfiihrt 
wird, im allgemeinen dio Trennung des Materials eintritt. 
Dor hierbei entstehendo RiB nimmt scinon Ausgang von 
dor Innonsoito des Reifons, Yorliiuft dann senkrocht zur 
Oborfliiche bis etwa zur Mitto und zwoigt dann ini scharfen 
Winkel haufig in zwei einander entgegengesetzt Yerlaufen- 
den Richtungen ab (Abb. 2).

Es ist leioht einzusehen, daB die Ergobnisso der Fali- 
gowichtsprobe in  keinem Zusammenhang stehen m it den 
beim ZorreiBversuch erhaltenen Ergebnisscn. Dio Fali- 
gowichtsprobe liiBt nur einen SchluB zu iiber dio Be- 
schaffenheit des Radreifens ais Ganzos, wobei die Er- 
gebnisse der Priifung stark bcoinfluBt worden durcli den. 
Umstand, daB m itunter schwacho Stollen im Radreifon 
zufiilligerweise in dio am stiirksten beanspruchtcn Stollen 
A, B, C oder D fallen. Aus diesem Grunde vormag dio 
Fallgewichtsprobe auch kein einwandfreios Urteil iiber 
dio Beschaffenhcit des Radreifens abzugeben.

Einen besonders ungiinstigen EinfluB auf das Ergobnis 
der Fallgewichtsprobe iiben kleine Risso aus, die ais 
Korbo wirken, und dereń Entstehung in Seigerungen, 
Gasblasen, rauher Oberfliieho der Blocke oder Fehlern 
beim Walzen und Schmiedcn zu suchen ist.

ł ) Engineering 1918, 15. Norember, S. 545/7.

Abbildung 3. Eerbschlagprobe.

die sioh ais SchlaokonoinschlUsso, Gasblasen, kleino boim 
Walzen oder Schmieden entstandene Ueberlappungon 
und iilmlicho Unvollkommenhoiten e rwie sen.

Da dio Radreifon boi der WeiterYerarbeitung ab- 
gedreht worden, so fallen die in der Niihe der Oberfliiche 
gelegenen kleinen Fehlstellen fort oder werden, wenn sie 
nicht Yollstandig durch das Abdrehen fortgenommen 
werden, loicht erkannt. Es ist daher m it Sicherhoit an- 
zunehmen, daB bei Yornahmo dor Fallgewichtsprobe na.oh

Abblfdung 2. Brucbausblldung.

An Hand einer Reihe Yon Lichtbildcrn, die sich au 
Radreifon beziehen, welche bei der Fallgewichtsprobe 
gobrochen waren, weist Verfasser nach, daB dio Ursacho 
des Versagens in Materialfehlern zu suchen war, dio dicht 
unterhalb der Oborfliiche des Radreifens auftraten, und
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dom Abdrehen dio Radroifen mit don oben besehriebDnon 
kleinen Oborfliichonfehlem voll geniigt hiitten.

Aus diosoin Grando hiilt os Verfassor fiir riohtigor, 
dio Radroifen nicht nach dem Walzen zu prufen, sondern 
in dem Zustande, wie sio in Botriob genommen werden. 
Wordon doch auch dio aus den Radroifen herausgoarboi- 
toten ZerreiBstiibo nicht solohen Stollon entnommen, dio 
noch m it der Walzhaut behaftot sind.

Einen Einwand gogen diesen Vorschlag bildot der 
Umstand, daB dio Kosten fiir dio Bcarbeitung der Rad- 
roifon orhoblieh stoigon, wenn sio boi der spiiteron Priifung 
vorsagen solltcn. Um dies zu verhiiteu, hiilt es Vorfasser 
fiir angobraoht, doiń Erzougor freizustollon, die Priifung 
entwedor in dom ursprunglichon Zustand oder boi einom 
etwaigon Vcrsagon nach dor Bearbeitung yornchmen zu 
lassen.

Zum SehluB weist Monypenny noch auf die schiid- 
lichen Folgen hin, dio das Materiał durch das Stempeln 
dor Rndreifon von soiten dor Abnohmer erloidot, und dio 
iihnlicho Korbwirkungen hervorrufcn wio Oborfliichon- 
fehtar. 2)r.-3ng. Anion Pomp.

Deutsche Industrie-Normen.
Dor NormonausschuB dor Dautschon Industrio ver- 

offentlichtin H eit 7 (Jalirgangl919) soiner „Mittcilungon‘‘ 
(11. Heft dor Monatsschrift „Dor Botriob11) folgende 
nouo Entwiirfe:
DI-Norm 171 (Entwurf 1) Rundkupfer in Driihteji und 

Stangon (Sóitc 193),
DI-Norm 172 (Entwurf 1) Rundaluminium in DriiUton 

und Stangon (Soito 194), 
DI-Norm 173 (Entwurf 1) Rundmossing in Driihton und 

Stangen (Soito 195),
DI-Norm 174 (Entwurf 1) Rundzink in Driihton und 

Stangen (Soito'196),
DI-Norm 175 (Entwurf 1) Priizisions-Rundstahl, blank 
' . gezogen (Soito 198),

DI-Norm 176 (Entwurf 1) Rundsiscn und Rundstakl, 
blank (Soito 198),

DI-Norm 177 (Entwurf 1) Eisen- und Stahldriihto (Deut
sche M illimeter- Drahtlehre) 
(Soito 199).

Abdruck dor Entwiirfe m it Erlauterungsborichten 
werden Intoressenten auf Wunsch gegen Borechnung 
von der Geschaftsstollo des N o n n o n a u ssc h u sse s  d e r 
D e u tsc h o n  I n d u s t r i e ,  B e rlin  NW 7, S om m er- 
S tr. 4 a, zugestollt, dar auch boi Priifung sioh ergobondo 
Einwiinde bis 15. August 1919 mitzuteilen sind,

Masohinenbau- und Kleineisenindustrle- 
Berufsgenossenschafl1).

^  Die Einwirkung dor politisehon und wirtschaftlichon 
Ereignisse in den Monaten Novombor und Dezember 
1918 maehto sich, wio der Verwaltungsboricht fiir das 
Jahr 1918 batont, bareits in don Rachnungsorgebnissen 
bomerkbar. Die ungewohnlich starko Baschiiftigung in 
dor iibarwiogendon Zahl dor Botriebe hielt bis zur Rovo- 
lution an, nahni sogar zuai Teil noch zu. Infolge der Vor- 
giingo im Noveirtber und Dezember 1918 sank jedoch die 
Arbaitsloistuug, wiihrend die gezahlten Lohno und sonsti- 
gen Zuwendungon ganz erheblieh stiogon.

Dio Zahl dor versicharten Batricbo verringorte sich 
um 166 und betrug am JahresschluB 8862, in donen 
346 717 vorsiehorto Porsonon odor 4466 wenigor ais im 
Vorjahr bsschaftigt wurdon, was einer Abnahmo um 
1,27 %  entsprioht. An Lohnen wurden rd. 919 Millionen .(4 
ausgogeban, gegen das Vorjahr mehr rd. 168 Millionen 
oder 22 %. Der durchsohnittlicho Jahresarbaitsverdionst 
dor Arbaitor, die d ;n  Ortslohn Erwachsaner oder mehr 
bezogen, botrug:
im Jahre 1918 1917 1916 1915 1914 1913

Jl 2945 2422 2039 1911 1719 1626
woboi zu bamerken ist, daB dio wirklichsn Durchschnitts- 
verdienste hoher sind, da die Zahl sowohl wie die Arbeits-

*) Vgl. St. u. E. 1918,‘3. Okt„ S. 919/20.

vordionsto dor Hausgoworbotreibondon uicht m it ihrom 
wahren Worto, sondorn nur m it gloichformig erm ittolten 
Zifforn oinbogriffon sind. Fur dio oinzelnen Soktionen 
stollto sich dor Jahrosvordionst folgendormaBen:

lm Jahre 
1918 
.K

lm Jahre 
1017 
.«

Sektion I  (Dortmund) . . . 2688 2203
I t  (H ag en )................ 3025 24l!l

I I I  (A ltona)................ 2 7 1 0 ’ 2220
,, IV  (Dusseldorf) . . . 3253 2626
„ V (Romscheid) . . . 2572 2144

VI (Coln).................... 3156 2654

Im Beriohtsjahr wurde fiir den am 31. Dozombor
1917 abgolaufenen Gefahrentarif von der Genossenschafts- 
vorsammlung oin nouor Gefahrentarif fiir dio Zoit vom
1. Januar 1918 bis 31. Dezomber 1922 beschlossen und 
am 14. Septomber 1918 vom Roichsvorsichorungsamt 
gonohmigt. Dio Zahl dor ontschiidigton Unfiillo betrug 
17 834 gegen 16 788 im Jahre 1917, ist also um 1046 go- 
stiogen. Untor don ontsohiidigton Unfiillon befandon sich 
3000 (3145) orstinalig entschiidigtc, und auf oinon orst- 
malig ontschiidigton Unfall ontfiolen durchschnittlich
337,18 (275,22) .((.

Von den orstuialig ontschiidigton Unfiillon ereigneten
sich

lm Jahre 
1918

lm Jahre 
1917

vormittags zwischen 12 bis 6 Uhr 211 233
6 „ 9 ,, 416 459
9 „ 12 »’ 817 776

n a c h m i t ta g s 12 „ 3 »> 376 455
3 „ i i 697 721
6 „ 9 ł» 302 309
9 „ 12 >> 142 152

39 40

Auf die Wochantago vorteilcn sich die Unfiille fol- 
gondermaBon:

Mont ag . . 
D ienstag. . 
Mittwoch . 
Donnorstag 
Freitag . . 
Sonnabend. 
Sonntag 
unbestimmt

lm Jahre Im Jahro
1918 1917

439 493
526 511
513 476
492 529
506 497
456 524
,66 109

2 6

lm lm 
Jahre Jahre 
1918 1017

Unfitlle

68 41

Ais hauptsiichliche Veranlassungen zu don Unfiillon 
sind anzusproehen:

a) Verschulden dos Arboitgobcrs (mangel- 
hafto Batriobsoinrichtungen, keine oder 
ungenugende Anweisungen, Fohlon von 
Sehutzvorricht’ungen) oder Verschulden 
dos Arboitgebors und Arboiters zugloich

b) Vorschulden des Arbeilors (Nichtbe- 
nutzung oder Beseitigung vorhandoner

. Schutzvorrichtungcn, Ilandeln widor 
bostchondo Vorschriftcn odor erhalteno 
Anwoisungen, Leichtsinn, Balgcrei,
Neckerei, Trunkenheit usw., Ungo- 
schicklichkeit und Unaehtsamkeit, un- 
gooigneto Kloidung) odor Yorschulden 
von Mitarbeitern oder dritten Porsonon

c) sonstige Ursachen (Gefahrlichkeit des 
Betriebes an sieh, nicht zu ormittolndo 
Ursachen, Zufiilligkcit, holiere Gowalt)

1501 1318

1431 1786

Insgesamt 3000 3145
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Nach don Arbeitsyorriohtungen gotrennt oreignoton 
sioh 1458 =  48,6 %  (1540 =  49 %) Unfilllo an Maschinen 
und masohinellon Einriehtungon und 1542 =  51,4 %  (1605 
=  51 % ) Unfiillo andoror Art.

An Entschiidigungon wurden im Jahro 1918
5 029 972,91 J l  gozahlt gogoniibcr 4 403 948,01 Ji im 
Vorjahro, also 626 024,30 Jl mohr ais 1917, wiihrend dio 
Stoigorung dor Entschiidigungaaummo von 1916 auf 1917 
388 379,03 J t botragen liatto.

Dio Belaatung dos Arbeitgobora durch dio Beitriigo 
zur Barufsgonossonschaft ist gogoniibor dom Vorjahro 
um 3,41 Ji auf 24,75 M gostiogon. Fiir jo 1000 Jt gozahlter 
Dolino und Gohiiltor war oin dnrchsohnittliohor Boitrag 
von 12,02 Jl zu ontrichton. Dio Vbrwaltungskoston, dio
1916 und 1917 jedcsssnal, auf don Kopf dor vorsiohorteil 
Person baroelmet, gogoniibor don Vbrjahron gesunken 

. waron, sind 1918 wiedor gostiogon auf 2 Jt fiir dio ver- 
sichsrto Person; berechnet auf jo 1000 Ji anreehnungs- 
fahigos Gahalt boliefon sio sich auf 1,02 Ji gogon 0,86 Jl 
im  Jahro 1917.

Im Anhang z u1 u Vorwaltungsboricht wird wio all- 
jtihrlich dio Naohwjisunf dss Gesehiiftaunfangoa siimt- 
liohor Eissn- und Stahl-B^rufagonoasonsohafton und dor

aonatigon gruBjrun Borufsgonosaonschaften fiir daa Jahr 
1918 gobracht, zusammengostellt nach dor Hohe dos 
anrechnungsfahigon Entgolts. Fiir die Eiaen- und Stahl- 
Barufsgonosaonaohafton woist dio Zusammenstellung auf 
jo 1000 Ji Entgoit folgondo Zahlen nach:

Jm
J/ibra
1918
M

Im
Jahro
1917
Jl

Hiitton- und Walzwerks-B.-G. . . 9,88 10,60
Maschinenbau- und Kloinoiscn-

industrie-B.-G................................ 12,62 12,18
Siiddeutsoho Eisen- u. Stahl-B.-G. 11,93 11,93
Nordwoatlichc Eisen- u. Stahl-B.-G. 13,16 12,99
Saohsisch-Thuringische Eisen- und

Stahl-B.-G.. . . . . . . . . . 8,74 8,11
Nordostlicho Eison- u. Stahl-B.-G. 12,13 12,78
Sohlesische Eisen- u. Stahl-B.-G. . 14,38 14,60
Siidwostdcutscho Eisen- u. Stahl-

B.-G..................................... .... 10,54 18,59

Aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institute.

(Fortsctzung t o b  Sclte 819.)

A. F. S ho ro  verlas oincn Berióht iibor dio

Beziehung zwisohen Kugeldruck- und Skleroskopharte1).

Don AnlaB zu diosor Arbeit Shoroa hatte B. H a d f ie ld  
gegeben, indem er an ihn folgende Fragen richteto: J

1. Ist es moglich, eine Beziehung zwisohen der Kusol- 
druokharto von 150 bis zu 800 Einhciten und den Skloro- 
akophartegraden zu findenf

2. Kann oin Sondorskloroskop zur Hartebestimmung 
in  Brinollcinheiton ansta tt in Skleroskophtirtegraden odor 
in beiden gloiohzoitig boi sehr hartem Materiał von 550 
bia 750 Brinelleinbeiten verwondet werden?

Zur Boantwortung dieser Fragen untersuohto Shoro 
zunaohst den Zusammenhang zwisohen der Skleroskop- 
und Brinellharte unter Anwendung dor 10-mm-Kugel 
und 3000-kg-BoIastung an Motallen von groBter bis ge- 
ringstor Hiirte. Ais Versuchamaterial benutzte er eino 
groBo Anzahl Probon, sowohl Eison, Stahl und Sonder- 
stiihle im Zustande versohiodener thermischer Vorbehand- 
lung ais auoh sonstigo Metallo und Metallegiorungen.
Die erm ittelten Hiirtezahlen zeiohnote er punktweiso auf, 
die Skleroskopharte ais Abszisse und die Brinellharte ais 
Ordinato, und logte durch dio Punkte eine ICurve, dio 
das Yerhaltnis boider Hiirtezahlen zueinandor bei allen 
Hiirtegraden verfolgen laBt. In  Abb. 1 ist diese Kurve 
(A A') gostrichelt wiedergegeben. Aus dem unregcl- 
iiiii Bigen Verlauf der Kurve is t eine beatimmte Beziehung 
zwisohen Brinell- und Skleroskopliiirte nioht zu erkennen.
Bei der Prufung sehr harten Materiales von 700 bis 
550 Brinelleinheiten entstehen Fehler infolge Formveriindc- 
rung der Kugel, bei niedrigeren Hiirtegraden wird die 
GroBe dor Eindriioke durch Kalthartung doa Materiales 
an der Eindruokstelle stark beeinfluBt, bei H arten unter 
250 Brinell wirkt ein stiirkeres FlieBen dea Metalies dom 
duroh K althartung entstandenen Fehler entgogen.

In  dor folgenden Vorsuohsreiho wurdo die Kugel- 
belastung auf 750 und 250 kg und bei ganz weiohen Mo
tallen auf 62y , kg heratgesetzt. Boi den Proben m it 
mohr ais 325 Brinell- oder 60 Skleroskopeinheiten wurde 
oino Diamantkugol von 10 mm Durohmesser unter einer 
Bolastung von 750 bzw. 500 kg angewandt. Dio mit 
der Stahlkugel orzougten Eindriioke in Stiiblen mit einer

Hiirte von mehr ais 80 Skloroskopeinheiten waren nioh 
mera genau abzulesen. Wie aus den beiden Kurvcnaatcn 
B—B ' und C—C' (Abb. 1) ersiahtlioh, laBt sioh ein 
bostimmte Beziehung der m it dor Stahlkugel ermittolten 
Brinell- zur Skleroskopharto nieht^aufstellen. Bei An
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Abbiidung 1. Beziehung der Brinellharte zur Skleroskopharte.

^ 'Engineering 1918, 20. Sept., S. 322 und 18. Okt., 
S. 444/7. Ir. Coal Tr. Rev. 1918, 27. Sept., S. 352/4.

wendung der Diamontkugel geniigt eino Belastung voQ 
500 kg, um nooh H arten von nahezu 800 Brinelleinheiten 
zu bestimmen. Die m it Hilfo der Diamantkugel gefunden® 
Brinellharte steht zur Skleroskopharte in einom Verhaltnis- 
das durch den Kurvenast D—D ' ausgedriiokt ist. Dio 
beiden Kurveniisto B—B ' und D —D ' organzen siok 
zu einer Kurvo, dereń rogelmaBiger Verlauf anzeigt, daB 
fiir alle Hiirtegrado zwisohen der Brinell- und Skloroskop-
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liiirto tatsiioblioli eino bestimmto Beziehung besteht. Aus 
der Kurvo liiBt sioh also die Brinollhiirto aus der Sklero- 
skophiirto ohno woiteres ablesen. Dio Notwendiukoit, bei 
dor Bestimmung groCer Hiirton dio Stahlkngel duroh dio 
Diamantkugol zu ersetzen, orgibt sioh aus folgendem: 
Ein gohiirteter Kohlonstoffstahl m it einor Hiirte yon etwa 
100 Skleroskopeinheiton bositzt einen Oberfliiohenwider- 
staiul gogen Doformation von anniihornd 500 kg/qmm, 
wiihrond boim gloiohen Materiał dor Druck bei der Brinell- 
probe untor 3000 kg Bolastung otwa 700 kg/qmm betriigt. 
Untor diesom Druok wird eino Stahlkugol abgeflaoht, 
woduroh zu groflo Eindriioko entstehen. Um die GroBo 
dieses Fehlors zu bostimmon, wurdo auf einem Probestttok 
eino Anzahl Eindriioko gomaoht, und zwar jeder mit einer 
neuen Kugol. Dieso Eindriioko lioforten um otwa 100 
bis 150 Brinollcinheiten hohere Hiirtezahlen ais dio m it 
mehrfaoh benutzton Kugoln orzeugten. Dio Harto der 
vorwendeten Kugoln betrug 105 Skleroskopeinheiten. 
Oborhalb 85 Skleroskopeinheiton sind mit der Stahlkugel

\
I

1

?!

Abbildung 2. Beziehung der Brinellharte (Eindruckdurchmesser 
konstant =  1 mm) zur Skleroskophlłrłe.

uberhaupt keino zuvcrlassigcn Worto mehr zu erlangen; 
boi Bonutzung der Diamantkugel dagogen genugen 500 kg 
Belastung, um den hartesten Stahl zu priifen.

Ferner erm ittelte Shore die Bolastung, die niitig ist, 
in Materiał von geringster bis groBtcr Harto m it der 
10-mm-Kugel Eindriioke von 1 mm <J) zu erzeugen. Die 
Beziehung diesor Hiirtezahlen zur Skleroskopharto ist 
duroh die Kurvo in Abb. 2 ausgedriiokt. Dio Anwendung 
dieses Verfahrens m it konstantom Durchmesser bzw. 
konstanter Tiefo und variablem Druok ist daduroh go- 
reohtfertigt, weil es theoretiseh der riohtigo Weg ist, 
dio H artę auf der Grundlago des Eindring widerstandes 
zu messen; es eignet sioh daber zur Naehpriifung sowohl 
der Skleroskop- ais aucb dor Brinellskala. Die praktisohe 
Ausfiihrung dieser Art der Harteprufung macht insofern 
Sahwierigkeiten, ais boi Materiał m it einor Hiirto Ton 
mehr ais 80 Skleroskopeinheiten ein Diamant benutzt 
worden muB. Infolgedessen diirfen die Eindruckdurch- 
messer nicht weseńtlioh groBor ais 1 mm gew^ahlt "werden, 
weil sonst dio Gofahr des Zerspringons fiir den Diamanten 
zu groB wird. Dio Fostigkeit des gelben Diamanten 
betragt etwa 900 bis 1400 kg/qmm und der hochste bei 
den Versuchen angewandto Druok 790 kg/qmm. AuBer- 
dem ist die genaue AblesuDg der kleinen Eindruoke selbst 
m it den vollkommenen Ililfsmitteln des Laboratoriums 
auBerordentlioh sohwierig.

Da die einwandfreio Hartepriifung naoh dem Brinell- 
yerfahren namentlich bei groBen H artcn mit zablreieben 
Sohwierigkeiten verknupft und durch die Ktirvo 1?—B ' 
und D—D ' die Beziehung zwisohon Brinell- und Sklero- 
skophSrtc mit. mogliohstcr Gcnauigkeit gegeben ist, so cr- 
scheint os dom Verfassor zweokmaBig, dio Brinellharte 
indirekt m it dem Skleroskop zu bestimmen, das Dutzondo 
Einzolproben auf domselben Probestiiek znliiBt, aus denen 
zuverlassigc Mittelwerte gezogen werden konnen. Dio 
nm Kopfe der Abb. 1 gegebene Skala liiBt. erkennen, 
daB es sehr oinfaoh ist, das Skleroskop naoh dem Vor- 
sohlago liadfields m it einer Brinellskala zu yorsehen, 
auf der die Sprunghohe gleioh dio Brinell hiirto anzeigt. 
In  cntsprechender Weiso wiirdo sioh bei Benutzung des 
Systomes gleicher Eindruoktiefe und Yariabler Bolastung 
dio Kugelbelastung gleiah ani Skleroskop ablesen lassen, 

Einige von li. Hadfield mitgetoilto Yersuehsergeb- 
nisso żeigen, daB dio Beziehung der Brinellharte bei An
wendung von 3000 kg Bolastung zu den Hiirtezahlen des 
Normalskleroskops betracht lich schwankt. Sie stimmen 
also m it den Ergebnissen Shores sohleoht ubereiu. Dio 
von Shore aufgestellten Kurven sind stetig fortsahreitend 
und naoh seiner Ansiolit wissensohaftlich begrundet. Eine 
teilweiso Erklarung fiir dieso Untersohiedo ist lwi wciohen 
Motallen in der Hoho der Kugelbelastung und in der mit 
dorsolben fortschreitenden K althartung an der Eindnick- 
stelle zu suohen. In  welohem MaBo sich dio Hiirtezahl 
mit der angowandten Belastung iindert, zeigen folgendo 
Kugeldruckversuohe mit der 10-mm-Kugel an einem 
Stahl m it Skleroskopharto 28:

Belastung BrlcftUhUrto
kg U
600 120
750 150

1000 159
3000 170
4500 1S2

Zum Sohlusso bringt Shore nooh einige Ausfiihrungen 
iiber die Beziehung der Harto zur Elastizitatsgrc.nze. Es 
ist von jehor von lhm der Auspruoh geltend gomaoht 
worden, daB das Skleroskop, das m it YcrhaltnismaBig 
kleinen Drucken, dio ebon ausreichen, die Elastizitats
grenze zu ubersohreiten, arbeitet, und daB seine Fallenergio 
automatisoh regulierend Wert« liofert, die n.-.hezu der 
Elastizitatsgronzo enUprechen. Fiir das BrineUvorfahren 
ist anderseits der Anspruoh erhoben worden, es ergeho 
Werte, dio auf dio Bruelifostigke.it hinwiesen, die auoh 
tatsaehlioh gemessen wird. Es ist klar, daB von zwo 
Verfahren, die naoh versehiedenen Richtungen hinziolen, 
eine Ueboreinstimmung, ais ob beide zur gleiohen Richtuńg, 
zur ElastiziUitsgrenzo, hiuzielten, nicht er wart et werden 
darf. Wenn je tz t eino wissensohaftlich begriindeto Be
ziehung zwischen der Kugeldruok- und Skleroskopharto 
erm ittelt worden ist. wiire die Yerwandtsohaft der BrinclI- 
hartc zur Bruohfestigkeit auszuschalten und die zur 
Elastizitiitsgrenze anzunehmen. Das wiirde bedeuten, 
daB bei der Kugeldruokprobo keino liijhoro Belastung jo 
Flaeheneinheit anzuwenden ist ais beim Skleroskop ge- 
brauchlich. Verfasser betrachtet 1000 kg l>ei der 10-mm- 
Kugel ais dio obere Belastungsgrenze. 750 kg ist viel- 
leioht wissensohaftlich richtiger. d. h. wenn dio Kngel- 
druckprobe in bestimmter Beziehung zum Skleroskop 
oder zur Skala der konstanton Eindruoktiefo (Kurvo 
Abb. 2) stehen soli. Im anderen Falie, wenn dio Bruoh
festigkeit zu erm itteln ist, mag eino Bolastung von 3000 kg 
angewandt. werden,

In  einem Anhang zu diesem Bericlit te ilt ,T. J. T h o 
m as Ergebnisso Ton Yersuchen mit, die er im Watertown- 
Arsenal der Vereinigten Staaten ebenfalls zwecks Er- 
mittolung der Beziehung zwischen Brinell- und Skleroskop- 
harte angestellt hat. Dio Brinellharte bestimmto cr m it 
der 10-mm-Kugel und 3000-kg-Belastung; dic Belastungs- 
dauer betrug 30 sek, Die Skleroskopharto wurde mittels 
eines. Instrum entes von Shore mit Diamantspitzo am 
Fallhammer bestimmt. Aus den Yersuchen ergab sich
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zur Bereohnung dor Brinellhiirto aus dar Skloroskopharto 
nioht fiir allo Motalle dioselbo Vorhiiltniszahl. So fand 
Thomas fiir Kohlenstoffstahl oinen mittloron Faktor von
0,07. Fiir GuBoison und fiir Bronzo botrug diosor Faktor 
im Mittel 5,25, fiir Aluminium rd. 0 und fiir Niokolstahl 7,7. 
Dio Skloroskophiirtczahlen zoigton boi diesen Vorsuohsn 
untor sioh orhoblioh groBoro Abweiohungon ais dio Brinell- 
zahlen, walirsohainlioh weil das Skloroskop die Harto 
an sehr kloinon Stellen priift und dioso boi oinom Metall- 
stttok niohfc an allon Stollon gloioh ist.

In  dor Bospreohung dorBeriohto orinnortoT. T u rn e r  
daran, daB er im Jahre 1909 zur Umwandlung dor Skloro
skop- in Brinollhiirto den Faktor 6 yorgosohlagen habc. 
In  don yon Thomas mitgeteilten Versuohsorgcbnisson 
sohwanko dioso Vorhiiltniszahl jo naoh dor A rt dos Motalles 
zwisohen 5 und 7, der Mittolwert hioraus orgebo also auoh 
Td. 6. Shore ermittolo duroh sein Verfahren Hartezahlon, 
die mit dor Elastizitatsgronzo yerwandt soion, wahrend 
dio Brinollharto m it dor Bruohfostigkeit im Zusammen
hang stoho. In  soinem Boriohte weiso Slioro an Hand 
von Kuryen naoh, daB dio Elastizitatsgronzo von dar 
Bruohfostigkoit abwoioho. Um aus der einon Eigensohaft 
dio andore zu bereohnen, lasso sioh dahor fiir allo Ma- 
terialion pin und dieselbe Verhaltniszahl nioht vorwenden, 
ihr W ert iindero sioh mit dom Charakter dor untorsuohten 
Metallo.

E. H. S a n ito r  widorspraoh dor Auffassung Shoros, 
daB die Skloroskophiirto sioh allein auf dic Eiastizitais- 
grenzo bozieho, wahrend die Brinellhiirto mit der Bruoh- 
festigkeit in Einklang stoho. E r fiihrt oinon Fali an, 
in dom er bei zwei Slahlsorten von gleiohar Bruohfcstig- 
ke.t, abor sehr vcrsohiedoner Elastizitatsgronzo oinon 
Unltorsohied in der Sklcroskophiirtc nioht habo foststellen 
konnen.

Cosm o J o h n s  bemerkto, die Brinajlprób. bestimmo
Bruohfostigkeit und ebenso wahrsohoinlieh auoh die

FlieBgronze. 'Was d is  Skleroskop tatsaohlioh bastimmo, 
soi sohwer zu sagen. Zweifollos messo os nioht nur dio 
Elastizitatsgronzo, sondom seina Hartezahlon bezogen 
sioh in Wirkliohkoit auf versohiedsne Eigonsohaften. Aus 
don abwaiohandan Ergobnissen der versohiodonon Hiirto- 
próben gehe sehr doutlioh harvor, daB keinos dor Ein- 
druokyorfahren dio wahro Hiirto messo, sondern nur eine 
odor mehroro Eigensohafton, dio innerhalb bostiinmter 
Grenzen dor H artę proportional soion.

J. S. G. P r  i m r oso fiihrte aus, er habo bereits in 
oinom friihoron Barioht oinen yariablon Faktor zum Vor- 
gloioh der Brinoll- mit der Skloroskophiirto angogoben. 
E r habo gefunden, daB diesor Faktor sioh nioht nur m it 
dam Materiał andore, sondorn daB zum E ndprodukt nooh 
oino Konstanto zu addioron soi. Fernor maohto er auf 
eino Arbeit von R. R. A b b o t t1) aufmorksam, in welohor 
fiir Kohlenstoff- und Sondarstiihlo versohiodenor ther- 
misohor Vorbehandlung das Verh:iltnis sowohl dor Brinoll- 
a 's  auoh dar Skloroskopharto zur Bruohfestigkeit sowio 
oino Vorhaltniszahl ■ nabst Additionskonstanton zur Be
reohnung dor Brinellzahlon au9 don Skloroskophartograden 
angogoben soi.

C. H. D osoh sagfcs, dio gewohnlioho Hiirtoprobo gobo 
AufsohluB iibar dio Zugfestigkeit. E r vorsteho untor 
Hiirto oine Eigensohaft, die m it dor Boarboitbarkeit 
duroh Sohneidwerkzeuge im Zusammenhang stohe. Eino 
Untorsuohung dor Boziohung der meohanisohcn Bcarbeit- 
barkeit zur Brinoll- und Skloroskopharto soi selir er- 
wiinsoht. E r selbst habo mit Metallen auBor Eison Vor- 
suohe angestellt und oinon Zusammenhang zwisohen dor 
Baarbsitbarkoit und dar Brinoll- bzw. Skloroskopharto 
niohfc gofunden. Dor Ausdruok „H iirte“ soi ein Dook- 
mantol fiir so viele Eigonsohaften, daB man oino riohtige 
Dofinition dafiir bishor enfcbehre. P. Birdznheutr. 
----------------------  (Fortsetzung folfft.)

') Proo. Am. S. Test. Mat. 1915.

Patentbericht
Zur Frage der Vergiitung von Patent- 

schaden.
AnlaBlich einor A n frag o  in dor Nationalyorsamm - 

lung iiber dio P a to n ts c h a d e n v e r g i i tu n g  gab dor 
U ntorstaatssekretar im Reichsjustizministorium Dr. D el- 
b r iic k  folgende Antwort:

Dio Erwiigungen iiber dio Frago, ob dio D auer des 
Patent- und Gebrauchsmusterschutzos, insofern dio Ver- 
wertung durch don K rieg gehemm t wurde, yorliingert 
■werden soli, sind abgesohlossen. Es wird nicht bcabsich- 
tig t, oino hierauf geriohtete Vorlago einzubringen. Grund- 
satzlioh kann os nicht ais Aufgabe dos Reiehs anorkannfc 
■werden, diejenigen, donen durch porsonlichen Kriegs- 
dienst odor durch wirtschaftliche, nicht in  ih rer Porson 
bogriindete Erschwernisso dio Moglichkeit der geschaft- 
lichen Ausboutung von Reohton genommen is t, fiir den 
entgangonon Gewinn zu ontschiidigen. Miissen yielo an- 
dero ErworbsTOrlusto, dio in  gleichon Ursaohen wurzoln, 
yon don Botroffenen getragen werden, so wiirdo der fiir 
dio Patentinhabor in  Gostalt dor Vbrlangerung goforderte 
Ausgleich oine ungorcchtfertigto BoVorzugung einer ein- 
zolnen Klasso dor Bevolkorung bedeuten. Zur Wiedor- 
aufriehtung dos allgemeinen wirtschaftlichen Lebons wurdo 
die Schutzdaueryerliingorung nur dann beitragen, wenn 
anzunohmen wiiro, daB die groBo Mehrzahl oder der 
D urchschnitt der in  Rede stehondon Schutzrechte ohne 
den K rieg sioh ais praktiseh yerw ertbar und ertragroich 
erwiesen hatton, und daB sio deshalb bei gosetzlicher Ver- 
langorung ih rer D auer dio nachsten Jahre hindurch aueh 
wirklieh aufrechterhalten werden und die technischo 
A rbeit bcfruchten wurden. Eine so gunstigo Beurteilung 
dos wirtschaftlichen W ertes der geseliutżton Erfindungen 
widorspricht aber dor Erfahrung. Die yon den Beteilig- 

, ton an dio Yorlangerung gokniipften Hoffnungen wurden

dahor nur zu n  kloinsten Toilo in Erfiillung gohen. Ab- 
gosehen hieryon h a t dor Versuch, don yorgeschlagcncn 
Gadankon gosatzlicho Gestaltung zu geben, gezeigfc, daB 
die Ausfiihrung dio allgemeine Reohtssicherheit gofiihrden 
und dio Gobiihroneinnahmen des Reichs yermindern 
wiirde. Ein gangbarer und allsaitig bofriedigendor Weg, 
urn dio im Kriege m it Erfolg ausgenutzton Rechte yon 
dor Begiinstigung auszuschlieBen, is t nicht gefunden 
wordon. In  dan batoiligten Kreison sind die Anschau- 
un^en iibar die ZwackmiiBigkeit dor Vcrlangorung der 
D auar sowohl yon Patenton ais yon Gobrauchsmustern 
goteilt. I n  Ausland. wo man ahnlicho Fordorungon auf- 
gostellt hat, siad sio bishar nioht erfiillt; gegonteilige Go- 
riiohte, die in Deutschland yorbroitot wordon, habon sich 
nicht bastiitigt.

Hiemach orschaint os angezoigt, yon einem Eingriff 
in d ;a  la : j ’a d ia  geltendo R scht geregelten Lauf der 
D ingc abzusohen.

Deutsche PatentanmeldungenJ).
10. Juli 1919.

KI. 12 e, Gr. 2, S 48 283. Rotiercnder Staubabsche'- 
dor zum Entstauben von Gasen. Siemons-Schuckort- 
werke, G. m. b. H ., Siemensstadt bei Berlin.

KI. 12 e, Gr. 2, S 49 312. Elektrischo Reinigungs- 
anlage fiir G ase; Zus. z. Anm. S 48 387. Siemens-Schuckert- 
werke, G. m. b. H., Siemensstadt bei Berlin.

KI. 18 b, Gr. 16, Z 10 064. Verfahron zur Herstellung 
hochwortiger kohlenstoffreicher Eisonlegierungon. Alexan- 
e r  Zanzes, Hiittentechnisches Bureau, Berlin-Westond.

l ) Die Anmeldungen liegen yon dem angegebenen Tago 
an wahrend zweier Monatc fiir jedarmann zur Einsicht und 
Einspruchorhobung im Patentam te zu B e r lin  aus.
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W* KI. 18 c, Gr. 2, K  68 382. U nter den Spiegel oiner 
Kiihl- oder Hartofliissigkoit vcrsonkbare Riehtplattc. 
Georg Kruok, Frankfurt a. Mi, Mainzer Landstr. 259.

14. Juli 1919.
KI. 10 o, Gr. 6, E  23 228. Yorfahron zur Torfver- 

gasung. Elektro-Osmosc, Akt.-Ges. (Graf Sohwerin 
Gesollschaft), Berlin.

KI. 21 h, Gr. 6, A 30 836. Stromzufiihrung bei 
olektrischen Lichtbogenofcn fiir Meiirphasenstrom m it 
Bodunjlektrodo. Aktieii-Gossllschaft Brown, Bovori 
<fc Cie., Baden, Sćhweiz.

KI. 24 a, Gr. 19, I i  43 831. Wandorrostfouorung 
fiir magero Brennstoffc. Dr. Rosebrock, Coln, Moltke- 
strafle 85.

KI. 24 a, Gr. 19, R  43 840. WanderrostfeueruiiL fiir 
magore Brennstoffc; Zus. 7,. Anm. R  43 831. Dr. Roso- 
brock, Coln, Moltkestr. 85.

• KI. 24 h, Gr. 2, E  23 115. Solbsttiitigó Beschickungs 
vorrichtung fiir Schachtofon, Gaserzeugor u. dgl. Eisen 
werk Jagstfeld, G. m. b. H., Jagstfeld, Wiirttemberg 

KI. 31 b, Gr. 2, M 65 216. Eormmaschine m it ge 
schlitztcr Tischplatte zum D urehtritt dor Abhebostifte 
Maschinen- u. Werkzeugfabrik Kabel i. W. Vogel & 
Schommaun, Kabel i. W.

KI. 31 e, Gr. 2, C 27 497. GieBereipuder, bestehend 
aus humussiiurehaltigen Stoffen. Chemische Industrie 
Karlsruhe G. m. b. H., Karlsruhe i. B.

KI. 80 e, Gr. 13, P  34 875. Verfahren zum Brennen von 
Zomont u. d.'l. in Sehachtofen. Pa. G. Polysius, Dossau.

Statistisches.
Die FluBeisen-Erzeugung des Deutschen Reiches im Mai 19191).

Erzeugung In Tonnen zu 1000 kg

B ez lrk e
Kohblocke aus

StfthlformguO Tlegol- Elek- Insacsamt
Martloatuhl tro-Thomss- Beisemer- stahlstahl stahl basisch laucr basisch | saner stahl 1919 1918

Mai

R heinland und W cst-
f a l e n ......................

S c h le s ie n .................
Siegorland u. Hessen-

163 672 
4 646

s) 6 526 204 496 
65 93S

4 491 9 519 
1 040

4 361 
434

2 743

3 335
397 900 

72 976
813 305 
127 973

N a s s a u ..................
Nord-, Ost- und Mit- 

te ldeutschland 
Sachsen...................... f 27 681

—

2 545

21 408
12 533

|  799

134

2 729 
340

55

1 548 
1 325

5
\

2 921

42 387 
19 263

26 569

85 901 
36 143

Siiddeutsehland . . 
Saargebiet u. bayer. 

Rheinpfalz . . .

J — 610 — . 39 353
' r •

U)1 028

J
7 915 19 035

47 164 — 10 655 — 479 165 130 59 564 107 337

Insges. Mai 1919 . 243 163 6 526 318 185 5 290 14 280 8 241 2 878 4 363 602 926 —
Davon geschatzt 14 000 — 5 360 — 430 2 195 385 990 23 360 —

Insges. Mai 1918. . 442 737 14 259 593 095 18 002 48 036 73 352 7 932 18 850 — 1 216 263

Anzahl der Botriebo
Mai 1919 . . . . 18 4 69 6 48 62 16 17 240 —

Davon geschatzt 1 — 7 — 3 18 4 5 38 —

J a n u a r  b is  M ai

R heinland und West-
f a l c n ......................

S c h le s ie n .................
Siegorland u. Hessen-

N a s s a u .................
Nord-, Ost- und Mit- 

teldcutschland
Saehscn......................
Siiddeutsehland . . 
Saargebiet u. baj'er.

769 579 
4 646

|  123 431 

251 OfH)

a)21 203 928 675 
280 354

24 011

100 522
51 919 
2 179

52 975

20 365 

|  1049

46 922 
4 681

904

9 401
1 748 

580

2 488

27 487 
2 416

286

7 105 
5 000 
1 407

1 577

14 200

293

257

•21553 

| 3)8 560

1 842 713 
297 998

26 179

204 476 
70 740 
30 420

316 307

3 828 104 
632 408

120 188

398 060 
171 692 
91 165

500 022

Insgcsam t Jan u a r bis 
Mai 1919 . . . . 1 148 716 21 203 1 440 635 21 414 66 724 45 278 14 750 30 113 2 788 833 ___

Davon gesehiitzt 14 000 ___ 6 180 — 1 030 5 225 425 1 290 28 150 —
Insgesam t Januar bis 

Mai 1918 . . . . 1 990 256 80 570 2 837 640 89585 255 599 357 553 40 640 89 796 — 3 741 639

1) Nach der S ta tis tik  des Vereins D eutscher Eisen- und Stahl-Industricller. — Eiir ElsaB-Lothringen und 
Luxemburg liegen keino Angabcn vor, da die franzosischen Besatzungsbehorden von den Lothringer W erken 
keinerlei N achrichtcn erheben lasscn und Luxemburg gegen Endo des Jahres 1918 aus dem deutschen Zollgcbieto 
ausgescliieden ist.

2) EinsehlieBlich Nord-, Ost- und M itteldeutschland.
8) AusschlieBlieh Siiddeutsehland.
X X X ,, 103
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Die Leistung der Walzwerke einschlieBlich der m it ihnen verbundenen Sohraiede- und PreBwerke ira Deutschen 
Reiche ira Mai 1919<).

Rhelnland 

und "West- 

falen 

t

Scblesien

t

Sleger- 
land, Kr.
Wf’t7.]ur 

u. Hesscn- 
Nassau

t

Nord- u d (  

Mittel- 
deutsch- 

land

t

Sachscn

t

Bfid-

deutsch-

land

t

Saargcbte 

und bayer 

Rbelnpfah 

t

Insgesamt 
(ohne Halbicug)

1919

t

1918

t

M ai

Halbzeug, z. Absatz bostimmt 35 677 3 434 — 5 519 537 3 078 48 245 68188

Eisenbahnoberbauzeug . 35000 2 182 _ 3 403 2 017 1388 138 44128 78245
Ira g e r  .................................... 13 036 3 836 — 6 675 1 966 1 116 4161 30 790 30 322
Stabeison und sonstige Form-

e i s e n ..................... 112 705 20237 815 9 869 6 307 5 007 21 915 176 855 211827
Bandeisen . . . . . 14 966 27 _ - 56 116 1 788 16 953 25 648
W a lz d ra h t............................. 28 088 4 569 — --- 3 748 36 405 61 792
Grobblcche, 5 mm und

d a r i ib e r ............................. 35 239 5 660 490 2 995 450 — i 5 761 50 595 65 857
M ittelbleche, 3—5 mm . . 3 744 699 612 1234 474 — ■ 582 7 345 12 369
Foinbleche, 1—3 m m .. . . 6 699 2 389 2 837 78 9 — 524 12 536 22 439
Feinbleche, 0,32—1 mm 6 925 3 698 2 608 629 218 266 1 775 16 119 24238
Foinbleche, bis 0,32 mm . 2 387 119 325 .— — 574 139 3 544 2 494
W eiB b lech e ......................... 1 796 — 667 — _ .— __ 2 463 3 819
R ó h r e n ................................. 14 452 2 045 — 77 928 1530 1600 20 632 36 946
Rollendes Eisenbahngerat . 16 548 3 246 — 909 901 61 — 21 665 21 398
S ch m ied es tiick e ................ 8069 5 539 — 340 198 14 127 14293 35 252
Andorę Fortigcrzeugnisso . 3 004 2 275 170 — — — 50 5 499 21475

Insgesam t (ohne Halbzeug)
Mai 1919 302 658 56 521 8 524 26 215 13 524 10 072 42 308 459 822 —
Mai 1918 579233 82 073 24 486 53 848 17 790 11 707 84 000 — 3) 853 137

Anzahl der Betriebe , , ., . . . . 411 .

J a n u a r  b i s  M a i2^

Halbzeug, z. Absatz bestim m t 191 203 16 441 882 23 621 1932 — 15 508 249 587 344006

Eisenbahnoberbauzeug . . 163 325 17 330 ___ 15 863 3 549 5 553 29 339 234 959 343 358
T r i l g e r ................................. 72 339 13 742 — 38 963 4 623 5 516 33 672 168 855 124 908
Stabeison und sonstige

F o rm o isen ........................ 479 064 78 222 4 543 55 3S8 26 143 20 566 105 656 769 582 1051 139
B a n d o isen ................ .... 75 843 3 240 — — 443 577 10 171 90 274 120 992
W a lz d ra h t............................. 132481 22 819 — — — — 16 576 171 876 293 162
Grobbleehe, 5 mm und

d a r i ib e r ............................. 146 693 26 123 6 202 11905 3 537 — 19 169 213 629 305 044
Mittelbleche, 3—5 mm . . 23 766 3127 1 199 6 462 3 15,8 22 3 743 41 477 . 61400
Foinbleche, 1—3 mm . . . 37 664 7 452 13 698 1 127 34 550 4 370 64 895 112 861
Foinbleche, 0,32—1 mm 38103 19 050 13 130 2 853 511 1 167 9210 84 024 108 917
Feinbleche, bis 0,32 mm . 16 095 722 1392 5 — 574 1294 20 082 16 589
WeiBbleche . . . .  . . . 3 729 — 894 98 — — — 4 721 15 619
R o h r o n ................................. 57 481 11088 — 239 4 496 4 873 8 364 86 541 188 014
Rollondes Eisonbahngerat . 79 255 11443 — 4275 4 363 . 448 — 99 784 102 539
S c h m ie d e s tu c k e ................ 40 607 10 673 — 1 206 812 70 651 54019 164 873
Andorę Fertigerzeugnisse . 16 265 9 133 337 — .— — 701 26 436 120 513
Insgesam t (ohne Halbzeug)

Januar bis Mai 1919 . . 1382 710 234 164 41 395 138 384 51 669 39 916 242 916 2 131 154 _
Januar bis Mai 1918 . . 2755 649 394 797 112 198 232 989 83 267 61234 388153 — 4028 287

*) Nach der S tatistik des Vereins Deutscher Eison- und Stahl-Industricller. — Fiir ElsaB-Lothringen und Luxem- 
burg liegen keine Angaben vor, da die franzosischen Besatzungsbohorden von don Lothringer Werken keinorloi Nach- 
richten crheben lasson und Luxcmburg gogen Eude des Jabres 1918 aus dom Deutschen Zollgebiet ausgoschieden ist.

2) Teilweise berichtigte Zahlen.
3) EinschlieBlich GoschoBstahl.
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Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten.
TJeber dio Leistungon der Koks- und Anthiazit- 

hoehofen dor Yoroinigton Staaten im Mai 1919, ver- 
gliehen m it dom vorhsrgohenden Monate, gibt folgende 
Źusammenstellung1) Aufschlu B:

1. Gesamterzeugung . . . .
D aruntor Ferromangan 
und Spiogeloisen . . . .
ArbeitstiiglicheErzeugung

2. Antęil dor Stahlwerks-
g ese llsch a ften ................
Daruntor Ferromangan 
und Spiogeloisen . . .

3. Zahl der Hoehofen . . .
Davon im Feuer . . . .

Italiens Einfuhr an Bergbau- und Huttenerzeugnissen 
im Jahre 1918.

Nach oinor Zusammonstellung in dor „Metallurgia 
Italiana“3) stollto sioh die E in fu h r  Italions an Erzen,

l ) Nach „Tho Iron Trado Roviow“ 1919, 5. Juni, 
S. 1476. — Vgl. St. u. E. 1919, 17. Juli, S. 820/1. 

a) Beriehtigte Zahl.
*) 1919, 30. April, S. 172/83.

Rohoisen, Stahl und Fertigerzeugnissen wahrend des 
Jahros 1918, verglichon m it dem Yorjahre, wie folgt:

Mai 1919 April 1919
t t

2 138 052 2 513 964*)

14 426 24 299')
68 969 83 7992)

1609 268 1 883 588=)

433 435
199 2162)

GegensUnd 1918
t

1917
t

1 951 313
5 452 21 538

Kupfererz ................................. 404 467
3 478 4 838

R o h e ise n ..................................... 115 211 315 954
Eisen und Stahl, gosehmiedet

und g o g o ssen ......................... 28 021 16 785
Eisen- und Stahlschrott . . . 17 66S 226 958
Stahlblooke................................. 5 411 42 894
GuB w a r o n ................................. 4 395 4 013
Forrosilizium und sonstige mc-

tallisoho Legiorungen . 5 577 7 291
S tabe isen ..................................... 369 369 420 442
Sohionon, Sehw elleu ................ 14 624 36 303

8 384 3 529
7 182 7 925

73 733 52 376
Verzinkto B le c h e ..................... 802 1 126
W oiBblecho................................. 49 829 32 077

Wirtschaftliehe Rundschau.
Die staatlichen Bergwerke, Hiitten und Salinen in 

PreuBen wahrend der Rechnungsjahre 1914 und 19151).
— Nachdem wahrend des Krioges von oinor Veroffont- 
lichung yon Betriebsberiohton dor preuBischen Borg- 
verwaltung abgesohen werden muBte, gebon wir naeli- 
stehend die Ergobnisse dor Rechnungsjaliro 1914 und 
1915 wieder. Inzwischen sind auch die Botriebsborichte 
fiir dio Rechnungsjahre 1916 und 1917 orschienen, 
jedoch auf Grund eines friihorert Verbotes des Kriegs- 
ministeriums ohne Zahlonangaben iiber Erzeugung und 
besohaftigte Personen. Sollton dieso Zahlen noch naeh- 
traglich herausgegeben werden, so werden wir sie auoh 
an  dieser Stelle vor6ffcntliohen.

W ahrend dor staatlicho S to in k o h le n b e r g b a u  
nur langsam dio Schwierigkeiten boi Ausbrueh dos 
Krieges iiberwand, konnto dor staatlicho E rzbergbau 
im Jahre 1914 dio iiberaus wichtigo Motallgewinnung in 
vollem Umfange aufreehterhalten. Auch wahrend des 
Jahres 1915 konnte dar Betrieb der staatlichen Bergwerke 
ohne wesentlicho Storung durohgefiihrt worden. Den 
stiLndig steigenden Selbstkoston stand eino Erhohuug der 
Verkaufspreise dor Erzeugnisso gegenuber. Das wirtschaft- 
liohe Gesamtergebnis beider Jahro wird deshalb ais be- 
friedigond bazcichnet. Verschied-no Industrienhatten  zwar 
schwer unter der Einw^rkung d 's  Krieges zu leiden, hin- 
gegen konnten der Erzbergbau und dio Hiittenbetriebe 
aus der giinstigen Markt- 
lageYorteileziehen. Auchder 
ataatliche Steinkohlenberg-. 
bau erzielte im allgemeinen 
befriedigende Ueberschusse.

Der gesamto W e rt der 
eigentliehen Bergwerkser- 
zeugmsse is t m it 278,2 Mii, 
lionen Jl in 1915 gegen 
232,4 Millioncn Jl in 1914 
um 19,7 % gestiegen, wahrend 
dor^ W ert d jr  Yerarbjitofcjn Bargwerkserzaugnisse uai 
21,5%  zugenommen hat. Nach dam RjchnungtfabschluB 
der Bergverwaltung fiir das Jah r 1915 b jtrug  dar Rain-

Ł) Drueksaehen des Hauscs der Abgeordneten, 
Nr. 48, 22. Legislaturperiode, II I . Session, 1916/18,
S. 787 ff. und S. 3124 ff.

gowinn rd. 44,8 Mili. Jl gegen 14,8 Mili. Jl im yorher- 
gehonden Jahre, das is t in 1915 rd. 9 % des buchmiiBigen 
Anlage- und Betriebskapitals von rd. 495 Mili. Jl am An- 
fang des Reehnungsjahres, wahrend im Vorjahre nur 
rd. 3 %  dos Anlage- und Betriebskapitals orzielt wuęden. 
Yon dem Reingowinu sind im Jahre 1915 27,7 (i. Y. 9,3) 
Mili. Jl oder 5,6 (1,9) %  des Anlage- und Betriebskapitals 
in bar abgeliofert worden, wahrend der Rost zur Ver- 
mehrung das Anlagokapitals (Landankauf, Bau von 
Tagesanlagon, Sohaohtausbau, Ergiinzung dor Roh- und 
Brennstoffvorrate usw.) verwendet worden ist. Dio Ab- 
schroibungcn von 18,9 Mili. .(( waron d>e gloicheu wie im 
Vorjahre, ontsprechond 4,2 % der Anlagekonton am Be- 
ginn des Jahres 1915.

Im oinzelnen gestalteten sich dio Verhaltnisso in 
folgendar Weise:

Dio F o rd e ru n g  dor 23 staatlichen Steinkohlenberg- 
werke in Hoho von 18 962 427 t  im Jahro 1915 ubertraf dio 
des Vorjahros von 18 433 4781 um 528 9491 oder rd. 3 %. 
Der W e rt dieser Erzeugnisso stiog, entspreohond don 
hohoren Verkaufspreison, von 206 982 633 Jl im Jahro 1914 
auf 248 248 227 Jl in 1915, nahm also um 19,9 %  zu. 
Beschaftigt wurden 08 928 (76 312) Personen.

An Erzougnissen aus der SteinkoklenVerarbeitung 
wurden fernur gewonnen:

1914 1915

t Im Werte ton 
A t

im Werte toq 
.#

K o k s .......................... 1 762 217 27 540 643 2 017 588 32 584 283
B r ik e t t s ..................... 126 074 1 670 939 163 530 2 510 937
Ammoniumsulfat . . 25 065 5 526 915 25 298 6 765 015
Sonstige Erzeugnisse • 1 958 380 • 7 286 375

Insgesam t ■ 39 696 877 • 49 146 610

Im o b o rs o h le s is c h e n  Bazirk stellte sich die Stein- 
kolilenfordarung der staatlichen Zeohen im Jahro 1915 
auf 6 518 023 t  gegen 5 710299 t  im vorhargehonden 
Jahre im W erte von 76 794 605 bzw. 57 794 832 Jl. 
Die Fórd;rung hatto somit im Jahro 1915 gegeniłber 
dem Yorjahre eine Zunahme von 14,15 %  zu verzeich- 
nan, wahrend sich der Wert u:n 32,87 %  erhohte. Aus-
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reichende Wagcngestellung ermoglichte cs, den Bediirf- 
nissen der Industrie zu entsprechen und sowohl Ost- 
preuBen, wio auch den besotzton russisehen Gcbietcn 
Kohlo in goniigender Weise zuzufiihren. Boi den w est-  
fa li sch o n  staatliehen Zeehen war dio Nachfrago nach 
Bronnstoffen zur Versorgung des Inlandes und des neu- 
tralen 'Auslandes fortdauem d sehr dringend, so daB die 
Anspruche der Verbraucher nur knapp befriedigt werden 
konnten, zunial da durch den Ausbruch des Krieges 
und dic starkęn Einzichungen von Bergarbeitern die For- 
derung im Jahro 1914 sehr stark  zuriiekgcgangcn war. 
Dor im Jahre 1915 mehrfaeh auftretende Wagenmangel 
wurdo in seiner Einwirkung auf den Betrieb durch ver- 

! stiirktc Versendung auf dem Wasserwege wosentlich. gc- 
: mildert. Trotz des Riickganges der Zahl der durch- 
: sehnittlieh bsschaftigton Porsonen (rd. 1600 Mann) 

stieg dic Kohlengewinnung von 3 982 362 t  im Jalire
■ 1914 auf 4 076 607 t  im Jahro 1915. Wosentlich 
1 stiirker wurde infolge dor Notwendigkeit, dio Gewinnung 

yon Nebsnorzsugnissen zu steigern, Hio Kokscrzcugung 
| ycrmehrt. Die Ausnutzung dor yortcilhafton Marktlago 
‘ gostattotc os, der Wirkung dor standig stoigenden Sclbst- 

kosten zu begegnen. Besonders stark  wurde durch don 
Ausbruch des Krieges der S a a rb r iie k e r  B e z irk  bc- 
troffen, da er ganz im wcstlichen Aufmarschgebiot lag. 
Durch die betriichtliche Vermindorung dor Belegschaft 
um iiber 4000 Mann war ein Riickgang in dor Fórderung 
von 8 158 378 t  im Jahre 1914 auf 7 854 353 t  im Jahre 
1915 zu ycrzeichnen, so daB die auBerst lcbhafto Nach- 
frage nach Kohlcn nicht befriedigt worden konnte. Zcit- 
weiligcr Wagenmangel, dor eino Vermohrung der Halden- 
bestiinde zur Folgo hatte , trug dazu bai, die Schwiorig- 
kcitcn des Bctriebes noch zu steigern. Nur durch Er- 
hohung dor Verkaufspreise, besonders fiir das Ausland, 
konnte os erreicht werden, daB die wirtschaftlichen E r
gebnisse noch befriedigend wurden. D er bilanzmaBige 
Reingcwinn botrug 1915 rd. 12,4 Mili. Ji gegen 4,9 Mili. Jl 
im Vorjahre. Dic staatliehen Steinkohlenbergworke am 
D e is te r  und .bei O b e rn k irc h e n  hatten  ebenfalls im 
Jahre 1915 einen kleincn Forderausfall gegcniiber dem 
Jahro 1914 zu ycrzeichnen, konnten jedoch aus den 
erhohten Kohlenproison Yorteil ziehen.

Die drci staatliehen B ra u n k o h le n b e rg w o rk e  in 
der Provinz Sachsen bei Eggersdorf, Loderburg und Toll- 
witz, auf denen im Jahro 1915 204 (i. V. 291) Personen 
beschaftigt wurden, standon ganz unter der Einwirkung 
des Krieges. Gefórdert wurden 228 444 t  gegen 279 131 t  
im Jahre 1914. Dor rechnungsmaBigo Verlust dor drei 
Werke bcziffert sioh fiir 1915 auf 95 110 Jl, so daB dor 
Ausfall gegen das Vorjahr m it einem Reingcwinn yon 
54 314 Ji sioh auf 149 424 Jl beliiuft.

Der staatlicho E rz b o rg b a u  paBto sioh, wio eingangs 
schon erwahnt, orfolgreich den Kriegsyerhiiltnissen an. 
Dom Mangel an goschultcn Arboitorn wurdo durch weit- 
gehende Bischaftigung von Hilfskriifton, insbesondere 
von weiblichen Arbeitern in den Aufbereitungsanstalten 
abgeholfen. Auf den Oberharzer Werkon standen die Aus- 
und Vorrichtungsarb3iten bei Bsginn des Krieges so 
giinstig, daB die Gowinnungsarbeiten unbsdenklich ge- 
stoigert werden konnten. Infolge dor hohen Erzpreisc.1 
wurde daher auf den Oberharzer Werkon im Rcchnungs- 
jalire 1914 ein Reingcwinn von 4,8 Mili. Ji gegen 2,2 Mili. Ji 
im Vorjahre erziolt. Das wirtschaftliche Ergobnis 1915; 
aus dem Erzbergwerk aui Rammolsbergc bei Goslar lieB; 
den Gewinn des Vorjahres weit hinter sich. Die 2 (2)' 
E isen crzg ru b cn  beschiiftigten im Jahre 1915 436 
(i. V. 362) Personen und forderten 87 854 (59 818) t  im 
W crtc yon 1 240 899 (763 073) Ji. Von don 5 so n s tig e n  
E rz b o rg w e rk o n  m it 2492 (2701) beschaftigten Personen 
wurden 104 932 (101 102) t  Erze im Werto yon 19 072 344 
(14 060 661) Jl gefórdert. Das wirtschaftliche Ergcbnis 
der n a s s a u is c h e n  Eisenerzbergwerko bei Dillenburg 
war zufricdenstellend. Dio lebhafte Nachfrago nach Rot- 
eisensteinen rief oine Hebung des Absatzes bei gloichzeitiger 
Preissteigerung hervor. Dio staatliehen M e ta l lh i i t tc n -

w erk e  konnten ihren Betrieb ohne nennenswerte 
Storungon durehfuhren. Dio hohen Metallpreise kamen 
ihnen in vollem Umfangc zugute. So betrug der reeh- 
nungsmiiBige Reingcwinn samtlicher Jletallhuttenwerke 
8 110 011 Ji im Jahre 1915 gegen 4 887 942 J l im Yorjahre. 
Dio staatliehen E is e n h u t te n  in Oborschlesien stellten 
einen Teil ihrer Betriebe auf die Erzeugung von Kriegs- 
bedarfutn. Neu aufgenommen wurdo auf dem G le iw itz e r  
W erk  die Erzeugung von GrauguBgranaten und in 
M a lap an o  dio Herstellung von StahlformguBgranatcn 
sowie von Kriegsmatorial allorArt. Der AbschluB der Ober- 
schlesischen Eisenhiitten ergab im Jahre 1915 einen Rein- 
gewinn von 285 000 Jl gegenuber einem Verlust von 
848 000 Jl im Vorjahre.

Die H a rz e r  E is e n h u t te n  in Lerbach und Rothe- 
hiitte konnten im Bcrichtsjalire ihren Betrieb durch- 
halton, so daB groBsro Zuschiisso yormieden wurden.

Preiserhohung in der obersehlesischen Montan- 
industrie. — D as Reichswirtschaftsministerium hat den 
der o b e rs c h le s is c h c n  K o h lo n k o n v e n tio n  ange- 
schlossencn Zecheneine ab 15. Ju li 1919 in K raft tretendo 
E rh o h u n g  d es P re is e s  um 5 %  f. d. t  Rohkohle 
ohne Steucr bowilligt. Dadurch sind die obersehlesischen 
Werke m it denen des Ruhrbezirkcs ungefahr gleicli- 
gestcllt, und m it Rticksicht auf oine Steigerung der E r
zeugung in die Lage gckommen, dio Lohno der Berg- 
arbeiter weiter zu erhohen. Gleiclizeitig ist den ober- 
sclllesisehen Werken angesichts ihrer besonderen Ver- 
hiiltnisse und der auBcrordentlichen Verluste bei den 
bisherigen Verkaufsprcisen das Rccht zugestanden wor
den, eine besondere P re is re g e lu n g  fiir Lieferungen 
von Oborschlesien in den F e r t ig e rz e u g n is s e n  d e r  
E isen - u n d  S ta h l in d u s t r i e  durch eino H e ra u f-  
s e tz u n g  d o r P ro ise  vorzunehmen.

Ausnahmetarife fiir Eisenerze- — Mit Gultigkeit yom 
15. Juli ab werden die Stationen Abendstcrn, Herrnberg 
(Dillkreis), Himgen, Langgons, Lumda, Kerkerbach und 
Stockhausen (Oberhesscn) ais Versandstationen in die 
Gruppe 2 der Versandstationen des Ausnalunetarifs 7 b 
fiir den Versand yon Eisenerz und Manganerz (Braun- 
stoin) nach den obersehlesischen Hiittenstationen auf
genommen.

Verkehr mit der linken Rheinseite und den Briicken- 
kópfen1). — Nachdem die Blóckade Deutschlands auf- 
gehoben ist, sind im Guteryerkohr einstweilon folgende 
A en d cru n g o n  und E r le ic h te ru n g c n  cingetroten; Dor 
Giiterverkehr in Wagcnladungon zwischen dem besetzten 
und unbesetzten G ebicteist frei bis auf gcwissc Einschriin- 
kungen. Kohlen- und Kokstransporte unterliegen weiter- 
hin den bestehenden Vorordnungen. Im  iibrigen fallen 
auch dio im Verkehr m it Luxemburg bishor bestandenen, 
durćh das interalliierte Wirtschaftskomitoe auferlegten 
Beschriinkungen fort. Dor Eil- und Frachtstuckgutver- 
kelir ist bis auf weitores noeh nach den bisher giiltigen 
Anordnungen geregelt.

Frachtzahlung im Guterverkehr m it dem Auslande1).
— Nach einer Bekanntmachung des Reiehswirtsehafts- 
m inistersim  „Reichsanzciger“ vom 12. Juli 1919 ist deT 
§ 2 der Bundcsratsverordnung yom 16. Marz 1916, be- 
treffend den Nachnahmc- und Frachtyórkehr m it dem Aus
lande, auB er K ra f t  gesetzt. Dio Bestimmung, daB bei 
Eisenbahn-Giitersendungen nach und yon dem Auslande 
die Fracht im Auslande, und zwar in auslandischcr Wiih- 
rung zu zahlen ist, ist hierdurch aufgehoben. Es kann hier- 
nach im Verkehr nach den Niedorlanden und den nor- 
dischon Landem durch Freimaclien die Fracht wieder 
in  der Markwahrung gezahlt worden. Hierdurch tr i t t  
infolge dos niedrigen Standes der Markwahrung eino er- 
hebliche Frachtyerbilligung ein. Fiir den Vcrkehr nach 
der Schweiz, fiir den die Tarifc in der Frankcnwahrung 
erstellt sind, trifft dasselbe zu, wenn die Fracht bis zur 
Grenziibergangsstation bezahlt und zu diesem Zweck der

i) S. a. St. u. E. 1919, 17. Juli, S. 824.
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Frachtbricf m it entsprechendem Vermerk yorsehen wird. 
Die formliehe Aufhebung der 'd irektcn Frachtsatze fiir 
den Verkehr m it der Sehweiz, dio an sieh keine Bedeutung 
mehr haben, is t in Kurze zu erwarten.

Eine luxemburgische Erzhandelsgesellsebaft. — Zur 
Erzieliing eines engeren Zusammcnarboitens zwisehen der 
belgisehen und luxemburgisehen Eisenindustrie wurdo 
laut „Erankf. Ztg.“  unter Aufsicht des Konzems Bur- 
baoh-Eieh-Diidelingen eino Geselleohaft m it dem Kamen 
„ L a  B e lg o - L u x e m b o u r g e o i s e “ gebildet. Gegon- 
stand des Unternehmens ist der Handel m it Erzen und 
Metallen und allen W aren, die aus der Metallindustrie 
und den Berg- und Kohlenwerken horriihren. Das K apitał 
botragt 1 Million Er. Sitz der Gescllscliaft ist Briissel.

United States Steel Corporation. — Nach dem neuesten 
Auswoise des nordamerikanisehen Stahltrustes belief sich 
dessen Auftragsbestand zu Endo J u n i  1919 auf rd. 
4971000 t  (zu 1000 kg) gegen rd. 4351000 t  zu Ende 
Mai d. J. und 9 061 568 t  zu Endo Juni 1918. Wie hoch 
sich die jeweils gebuchten Auftragsmcngen am Monats-

schlusso w ahrend der letzten drei Jahre bezifferten, zeig 
die folgonde Zusammenstellung:

31. Januar . .

1917
t

. 11 657 639

1918
t

9 629 499

1919
t

6 791 216
28. Februar . . 11 761 924 9 43706S 6 106 960
31. Marz . . . . 11899 030 9 153 830 5 517 461
30. April . . . . 12 37S012 8 881 752 4 877 496
31. Mai . . . . 12 076 776 8 471 025 4 351 000
30. Jun i . . . . 11 565 420 9 061 568 4 971 000
31. Juli . . . . 11 017 671 9 025 942 —
31. August . . . 10 573 562 8 899 187 —
30. Scptember 9 990 813 8 430 671 —
31. Oktober. . 9 153 830 8 486 940 —
30. November 9 039 450 8 254658 —
31. D ezem ber. 9 531825 7 497 218 — .

Die Auftrago sind demnach wieder etwas lebhafter
eingegangen. Der Bestand stieg gegeniiber dem Vor- 
monate um 620 000 t, blieb jedoch gegen die gleiche 
Zeit des Vorjabres um rd. 4 091000 t  zuriick.

Die kiinftige Marschrichtung der freien Gewerkschaften.
Dem 10. GewerkschaftskongrcB, der vom 30. Juni 

bis 5. Juli 1919 in Niirnberg getag t hat, sind vom „Yor- 
wiirts"1) zum Geleite dio Worte mitgegeben worden: 
„Eine unvorgleichliehe Bedeutung h a t diese Tagung. 
Von ih r soli oin starker Impuls ausgohen, der unsere auBcr- 
ordentlich verworrene Zeit m it zu neucr Ordnung fiihrt." 
DaB die freien Gewerkschaften. tatsiichlich in der Lago 
sind, auf die Neuordnung der Dingo in politischer und wirt- 
schaftlicher Beziehung maBgebendcn EinfluB auszuiiben, 
e rk lart sich allein schon aus der groBen Zalil der in ihnon 
zusammengesclilossenen Arbeiter. Vor dom Kricgo be
trug die Mitgliederzahl rd. 2 y2 Millionen, ging allerdings 
bis Mitte 1917 auf woniger denn eine Million zuriick, ist 
seitdem aber wieder stiindig gestiegen, zunachst bis Ende 
1918 auf 2,9 Millionen und dann bis zur Gcgenwart auf 
nahezu 5*4 Millionen. H ierm it is t die Entwicklung aber 
noch nicht- abgeschlossen, jede Woche bringt vielmehr 
neue Hunderttausonde, wie das „Korrospondcnzblatt der 
Genernlkommission der Gewerkschaften Deutschlands" 
beriehtet. Auf den angegebenen Zahlen fuBend, berechnet 
dor „Vorwarts“ , daB „etw a ein D rittel des deutschen 
Proletariats in Land wirtschaft, Industrie, Handel und 
Gewerbe von den freien Gewerkschaften eifaBt is t“. 
„D azu kommt noch,“ fiihrt der ,,VorwiLrts“ fort, „daB 
nach der Reyolution innerhalb der Beamtensehaft aller 
Gattungen sich ununterbrochen. ein gewaltiger Samm- 
lungsprozeB vollzieht, der zur Entstehung von Riesen- 
organisationen auf moderner Grundlage fiihrt. Der An- 
schluB dieser Organisationen an die freie Gewerkschafts- 
bewegung diirfte nieht lango auf sich warten lassen. 
Dadurch wird letztere neuo Kriifte und weiteste Kreise 
der physisch und geistig arbeitenden proletarischen Be- 
volkerung gcwinnen und eine Macht darstellen, wie sie 
in solchem AusmaBo noch nio geselien wurde."

Mag man dieser Zukunftshoffnung des „Vorwartś“ 
beipflichten oder nicht, die unbestreitbare Gegenwarts- 
bedeutung der freien Gewerkschaften rechtfertigt es 
nieht allein, sondern niaoht es zur Pflicht, sich m it den 
Pliinen und Zieleń, die auf dem Nurnberger KgngrcB 
festgelegt wurden, eingehender zu beschaftigen, wobei 
wir uns im wesentlichen auf das wirtschaftspolitische 
Gebiet beschranken.

Eine reinliche Scheidung der wirtschaftspolitischen 
von den nur politischen Fragen is t hier allerdings un- 
moglich. Man muB sich im m er vor Augen halten, daB die 
Mitglieder der Gewerkschaften gleichzcitig die Kern- 
truppen der Sozialdemokratie sind und daB die neuen 
Minister, sowoit sio zur sozialdcmekratischen Partei go- 
horen, den Kreisen der Gewerkschaftsfuhrer entstammen.

i) 1919, 29. Juni, Nr. 327.

Dio heutigc Regiorungspolitik ist also im gewissen Sinno 
auch Gewerkschaftspolitik, und umgekehrt mussen die 
Gewerkschaften bei ihren Bestrebungeń immer darauf 
Rucksicht nehmen, daB die hochsten Rogierungsstellen 
m it ihren Anhangern besetzt sind. Wirtschaftliches und 
politisehes Gebiet stehen hier also in engster Beriihrung 
und beeinflussen sich gegonseitig.

Die Aufgabe, vor dio sich der GewerkschaftskongreB 
gestcllt sah, war nicht leieht. Der Noromberumsturz 
hatte  den Gewerksehaften dio Erfiillung fast aller ihrer 
Forderungon gebracht, die sich im Augenblick iiberhaupt 
yerwirklichen lieBen, und es hicB nun, zu dom Stellung 
zu nehmen, was iiber das Erreichto hinausging. . Mit an
deren Worten: die Fiiluer muBten den Masson gegeniiber 
Farbo bekennen, ob sie an die vonilmen bisher m it Leiden- 
schaft yorfochtenen woitgehenden Endziolo selbst glaub- 
ton oder deron Aufstellung nur ais das M ittel angesehen 
hatten, moglichst viel zu erreichen. Je tz t war der Zeit- 
punkt gekommen, wo die auf die Zukunft ausgestellten 
Wechsel einzulosen waren und das den Arbeitern so oft 
gegebonc Versprechen erfullt werden muBte, sie aus der 
grauen Gegenwait in eino lichte Zukunft zu geleiten. 
Aber schon bei den ersten Versuchen, die Lehre in Loben 
umzusetzen, ergabon sich die groBten Schwierigkeiten 
und bewahrheiteto sich das alto Sehillerwort: „Leicht 
beicinander wohńen die Gedanken, doch liart im Raume 
stoBen sich die Sachen.“ Die Fiihrer bekamen Angst vor 
ihrem eigenen Mut und zogen vielfaeh die Segel ein, 
wahrend die groBe Masse stiirmisch yolle Fahrt forderte. 
Und ais der gewerkscliaftlieh organisierte Arbeiter sich 
in soiner Annahme getiiuscht sab, daB es den Gewerk- 
śchaften und der Partei ein leichtes sei, nach Beseitigung 
der alten Machthaber alle WUnsche und Ziele zu verwirk- 
lichen, da bestand fiir die Gewerkschaften die groBe 
Gefahr, ihre Anlianger zu yerlieren an Stromungen, 
deron Drahtzieher den Wiinachen der Menge aufs ge wissen- 
loseste entgegenzukomnion bercit waren. Um dieso 
Gefahr zu bannen, sahen sich die Gewerkschaftsfuhrer 
bzw. dio Regierung des ofteren veranlaGt, dem Arbeiter 
gegen die eigene Ueberzeugung Zugestandnisse zu machen: 
wir erinnern nur an die ,,Verankerung“ der Betriebsrate 
indio Verfassung und andasEntgegenkom m en in der”So- 
zialisierungsfrage. Die Gewerkschaftabewegung war so- 
m it an einem bedeutungsyollon Wendepunkt angclangt, 
ihre V ertreter hatten die Aufgabe, dio neue Marschrich
tung zu bestimmen und einen womogliehen Verfall der 
Gewerkschaften zu ycrhindern. DemgomaB standen denn 
auch die wichtigsten Fragen der heutigen Sozialpolitik 
auf der Tagesordnung, und Beschliisse wurden gefaBt, 
dereń tatsachliche Verwirklichung groBen EinfluB auf die 
kommende Gestaltung der Dingo ausiiben wiirde. Die
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bedeutsamsten diosor Beschliisse seien an dieser Stelle 
wiedergegeben.

Ueber den ersten wichtigon Punkt der Tagesordnung, 
den R e c h e n s c h a f ts b e r ic h t  d e r  G en e ra lk o m m is- 
sion , konnen wir kurz hinweggehen, da er hauptsachlich 
politischer N atur ist. Der Berichterstatter, C. L eg ien  
(Berlin), verteidigte in seinem Bericht die Haltung der 
Generalkommission und der Yorstiindekonferenzen wiih- 
rend des Krieges und befurwortete die Losung der auf dom 
Parteitag zu Mannheim im Jahre 1906 getroffenen Ver- 
einbarungen iiber das gegenseitigo Yerhaltnis zwischen 
Partoi und Gewerkschaften. Durch die politische Be- 
wegung sei die Sozialdemokratie in  Partoien gespalten, 
die sich auf das sehiirfsto bekiimpften. Die Fortdauer 
des Vertragsvorhiiltnisses lediglich m it einer dieser Par- 
teien riicke die Gefahr des Zwiespaltes aueh in  den Ge- 
werkschaftcn niiher und es bleibo diesen daher nichts 
anderes iibrig, ais bis zu dein Zeitpunkt, der wieder eine 
cinheitliehe sozialdemokratische Arbeiterpartei in Deutsch
land bringen werde, von jeder Vereinbarung m it einer 
der sozialdemokratischen Parteien abzusohon. Der Kon- 
greB entsehied sich dem Ant.rag ontsprechend f i ir  d ie  
p o li t is c h e  N o u t r a l i t a t  der Gewerkschaften. An dem 
inneren Wescn dieser wird dadurch aber nichts geandert, 
sio bleiben sozialdemokratisch geriehtet, wie denn auch 
ein anderes Mitglied der Generalkommission ausdriiek- 
lich erkliirte: „W ir betonen, daB nichts an unserer grund- 
satzlichen Haltung geandert werden soli gegenuber dem 
Sozialismus und dem Klassenkampf. W ir denkon nicht 
daran, den Weg der alten englischen Trade Unions zu 
gehenund uns lediglich auf die engengowerkschaftlichen 
Berufsinteressen zu beschranken, sondom es soli zum 
Ausdruck gebracht werden, daB w ir  u n s  z u m  K la s -  
B o n k a m p f  bekonnen**1).

Wie man sich die zukunftige W irksam keit der Ge
werkschaften denkt, geht aus den ; ,R ie h t l in io n “ her- 
vor, die dem KongreB unterbreitot und von diesem an- 
genommen wurden. Der bisherigo Weg dor Gewerkschaften 
wird darin folgendermaBen umschrieben:

„Die Gewerkschaften haben in  der Periode dor 
privatkapitalistischen W arenproduktion die Arbeitor 
zum Klassenkampf erzogen. Sie haben groBe Massen 
der Arbeitor in starken „Verbanden gegen die Unter- 
nchm ervereinigt, siein Lohnkamj)fen geschult und durch 
wirtschaitlieho Bildung zur Erkenntnis ihrer Lago 
und zum Verstandnis der gesollschaftlichen Zusammen- 
hango gebracht. Die Gewerkschaften haben in jahr- 
zehntelangem systematischom Kampf den U nternoh' 
mern nicht nur Arboitszoitverkurzungon und Lohn- 
erhohungen abgerungen, sondern auch die Stellung der 
Arbeitnehmer in den yon don Gewerkschaften beein- 
fluBten Betrieben dor Arboitgeberwillkiir entzogen. 
Sie haben der Arbeiterschaft dio Anerkennung ihrer 
Organisation ais gleichberechtigton Vertragsteil er- 
kam pft und in betriiehtlichem Umfange die gowerk- 
schaftlichen Erfolge durch kollektire Arbeitsvertriigo 
sichergestellt. Sie haben ferner dio Umwandlung des 
Arbeitsrockts, vordem oin einscitiges Herrenrecht 
des Untemehmers, zum praktischon Recht angebahnt 
und gefordort, sowio auf die Sozialpolitik und Gesetz- 
gebung einon steigenden EinfluB ausgeubt."

Es heiBt dann weiter:
„Am Vorabend der politischen Revolution liatten 

die Gewerkschaften die Untemehmor bereits zur Er- 
fiillung der wosontlichsten Arbeitorforderungen ge
zwungen und sie auf den Weg der wirtsehaftlichen 
Demokratie gedrangt, durch Schaffung von Arbeits- 
gemeinschaften, in denen allo Fragen des Wirtsehafts- 
lobens und der Sozialpolitik in gloichbcrechtigter \ rer- 
tretung von Uutemohmem und Arbeitom gelost werden 
sollen. Allo diose Erfolge dor Gewerkschaften sind wort- 
Tolle Errungenschaften, haben aber dio berechtigten 
Forderungen der Arbeiterschaft und somit die Aufgaben

l) „V orwarts“ 1919, 2. Juli, Nr. 3S2.

der Gewerkschaften erst zum Teil erfilllt. Der K am pf 
der Gewerkschaften muB deshalb fortgosotzt worden.“  

Den W iederaufbau des durch don K rieg zorstorten 
W irtschaftslebens donkt man sich in der Richtung der 
Gemeinwirtschaft und des fortsehreitenden Abbaus der 
Privatwirtschaft, und diese Umwandlung, die planmafiig 
zu betreiben ist, muB von den Gewerkschaften gefordort 
werden. Denn sio 

„erblicken im Sozialismus gegenuber dor kapitalisti- 
schen W irtschaft die hohere Form der volkswirtschaft- 
lichon Organisation. Dic von ihnen erstrebto Botriebs- 
demokratie und Umwandlung der Einzelarboitsver- 
triigo in K ollektiw ertrage sind wictytige Vorarbeiten 
fiir dio Sozialisierung. Die weitere M itarbeit d er'G e
werkschaften auf diesem Gebiet is t uuentbehrlich.*^ 

Konnzeiehnend fiir die Stellungnahmo der Gewerk- 
sohaften zu don Einrichtungon des sozialistischgeordneten 
S taates is t dann Punkt 5 dor Richtlinicn, der lau tet:

„D ie Gewerkschaften haben auch in der Gemein
wirtschaft und selbst in voIlig sozialisicrton Betrieben 
die Interessen der Arbeitnehmer gegenuber Bctriebs- 
leitung, Gemeinde und S taat zu yertreten. Sie sind 
deshalb auch im Zeitaltor des Sozialismus notwendig.“  

Die Fassung liiBt deutlich erkennen, da 13 man sich 
don sozialisiorten Betrieben gegenuber genau so in Kampf- 
stellung fiihlt wie bisher gegenuber don Unternehmern. 
DaB die Erzougungsmittel vorstaatlicht sind, daB in den 
Betrieben alles sozialistischgeordnet ist, kann die Gewerk
schaften nicht yeranlassen, ihren alten Standpunkt auf- 
zugeben, was besonders festgehalton zu werden verdient. 
Da is t es denn auch selbstyerstiindlich, da,B auf das alto 
Mittol des Streiks zur Erlangung wirtschaftlicher Vorteile 
nicht vorzichtet wird. In  dieser Hinsicht heiBt es:

„Die Intcressongegensiitzc zwischen Botriebslei- 
tungen und, Arbeitnohmern werden auch in der Gemein
wirtschaft nicht vollig beseitigt werden konnen. Selbst 
wenn Arbeitseinstellungen infolge des sozialen Arbeits- 
rechts und domokratischer Mitvorwaltung der Arboit- 
nehmer eingesehrankt werden konnen und im Interesse 
dor sozialistischcn Volkswirtschaft durch schiedsgericht- 
liches Verfahron nach Moglichkeit verhutet werden 
miissen, konnen die Arbeitnehmer auf das S treikrecht 
n icht verzichten.“

Mit der Beibehaltung des Streikreclits setzen sich dio 
Gewerkschaften in oinen gewissen Gegensatz zur Sozial
demokratie, die, wie z. B. aus dem Noskeschon Streik- 
yerbot gegen die Eisonbahner horvorgeht, oin Streik
recht aus p o li t is c h e n  Griinden wohl im sogenannten 
Obrigkeitsstaat, aber nicht im Volksstaat anerkennt 
und oinen Streik aus w ir ts e h a f t l ic h e n  Griinden fiir 
s o z ia l is ie r te  B e tr ie b e  gleichfalls verwirft. Wir er- 
innom hier auch an den Entwurf des Reichswirtschafts- 
ininisteriunis fiir ein „G esetz zur Sichcrung des W irt- 
schaftsfriedens‘% das bei „befriedeten (d. h. volkswirt- 
schaftlich uuenthehrlichen) Betrieben1* don Streik n u r 
unter gewissen Vbraussetzungen gesta tte t1). Dor Gewerk- 
schaftskongrefi hat demgcgeniiber boi Erortorung des- 
Noskeschen Strcikverbotes zwar dio Scliadlichkeit des- 
Eisenbahnerstreiks' zugegeben, „erhebt aber gleichwohl 
Einspruch gegen jede, auch nur voriibergehende Be- 
seitigung dos Streikrechts der Eisenbahner, das allen 
A rbeitem und Angestellten Deutschlands ais Errungen- 
schaft der Revolution zueteht“,

In ihren letzten Absclmitten befassen sich die „Rioht- 
linien** m it dem Mitbestiinmungsrecht der Arbeitor, das- 
im ganzen Erzeugungsgang, ,,vom Einzelbctrieb begin- 
nend bisin  die hochsten Spitzen der zentralen Wirtschafts- 
organisatiou", verwirklicht werden muB. Zu dem Zweek. 
sollon freigewalilte Arbeitervertrctungen geschaffen wer
den, die in Gemeinschaft m it der Bctriebsleitung die 
Bctriebsdemokratie durchzufuhren haben. Diese Bestim- 
mung der „R ichtlinicn11 wird dann weiter ausgefiihrt i» 
den „ B e s tim m u n g e n  iib e r  d ie  A u fg ab en  d e r  
B e trieb sra te* '. Nach Ansicht der Gewerkschaften be- 
durferi! die ArbeitoiT&te żur Erfiillung ihrer’Aufgaben d e r

>) Vgl. St. u. E. 1919, 3, Juli, S. 764.
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Hilfe, und um dieso Hilfe leisten zu konnen, miissen clio 
Gewerkschaften ihrerseits gestiirkt werden. Die Durch- 
setzung der Gewerkschaftsziole muB die gomeinsame Auf- 
gabo der Betriobsriite und der Gewerkschaften sein. 
Gegen eine starko Minderheit, die gegenuber don „Rieht- 
linien“ dor Generalkommission dic Einfiihrung des Rate- 
systems unter Ausschaltung der Untcrnehmor zur Ver- 
wirkliehung des Sozialismus forderte, wurdo folgende 
EntsehlioBung gefaBt:

„Beim  AbschluB yon K ollektiwertriigen sind die 
Einriehtungon und Aufgaben von Betriebsraten im 
Sintie der naehfolgende)i Bestimmung zu regeln: In  
jodom Betrieb von mindestens 20 Beschiiftigton ist 
aus den Roihen dor iiber 18 Jahre alten Arbeitor oder 
Arbeitorinnen ein Betriobsrat in geheimer Wahl zu 
wiihlen. In  Betrieben m it wonigor ais 20 Boschiiftigten 
vcrtritt dor Vertrauonsmann dor Gewerkschaft die 
Stolic dos Betriebsrates m it allon diesen zustehenden 
Rechten. Dio Wahl des Botriebsrates mufi spatestens 
vier Woohen naeh Inkrafttroten oines K ollektiw er- 
tragesrosp. nach Erdffnungeines neuon Botriebes statt- 
finden. Alljahrlieh findon Neuwahlen dor Betriebsrato 
statt. Dor Arbeitgeber hat den Betriebsraten etwaigen 
Verdienstentgang odor Auslagcn, die den Betriebsraten 
in der Ausubung ihrer Tiitigkoit entstehen, in voller 
Hohe zu ersotzen. Yon den wahrend der Arbeitszeit 
notwendigen S itzungenist der Arbeitgeber rechtzeitig 
zu Torstandigen. Der Betriobsrat hat das R ech t, in 
allen Botriebsangelegonheiten mitzuwirken, an denen 
die Arbeiterschaft beteiligt is t oder ein berechtigtes 
Interesse hat. Der Betriobsrat hat dio Pflicht, alle den 
Arbeitern und Arbeitorinnen gesetzlich und auf Grund 
oines K ollektiw ertrages zustehenden Reehte fiir die- 
selben wahrzunehmen und dem Arboitgobor gegeniiber 
zu vertre ten .“

W eiterer Gegenstand der Vbrhandlungen war dann 
die am 15. Novembor 1918 gesehlosseno Arbeitsgcmein- 
schaft der industriellen und geworbliehen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer DeutsclUands. Bctont wurdo, daB m it 
der Arbeitsgemoinschaft die . Gloiehberechtigimg dor 
Arbeitnehmer m it den Arbeitgebern Tollstand>’g anerkannt 
Sei. Das einseitigeRatesystem konne dicselben nicht er- 
setzen, das Wirtschaftsleben lassc sich nicht durch Beiscite- 
schieben der Unternehmer weiterfiihren. Auchhierbraclite 
eine ansehnlieho Minderheit ihre Abneigung gegon dic Ar- 
beitsgemeinschaft zum Ausdruck und stelłte eigene Vor- 
sohliigo fiir Wirtschaftsriito zurBeratung, in donen Arbeiter, 
Angestellto und,,Intellektuelle“ , aber keine Unternehmer 
vertretcn sein sollten, abei' die groBe Mehrheit der Yer- 
sammlung erkannte die Unentbehrlichkeit der U nter
nehmer an und konnte sich m it einem derarligen Riite- 
systom nicht befreunden, dessen zerriittende Wirkungen 
sich aus den W irtschaftszustanden in RuBland ent- 
nehmen lieBon. Es wurdo domgemaB nachstehender 
Antrag iiber dic Arbeitsgemoinschaft angenommon:

„D er zehnte GewerksehaftskongreB erblickt in 
den Arbeitsgemeinschaften dio konseąuonte Durch- 
fiihrung der Tarifpolitik der Gewerkschaften. Die Ar
beitsgemeinschaften bedeuten die Anerkennung der 
Gleichberechtigung der Arbeiter und sind geeignet, 
das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter und die kol- 
lektiye Regelung des Arboitcrrechts zu verwirklichen. 
Die Arbeitsgemeinschaften dienen diesem Zweck iiber- 
all dort, wo die private W irtschaft nicht durch dic 
sozialistische Wirtschaftsweise orsetzt ist.

U nter der Yoraussetzung, daB den Arbeitnehinern 
in allen Institutionen der Arbeitsgemeinschaften sowie 
bei allen Yerhandlungen und allen Korpersehaften, die 
dem Aufbau und der Forderung unseres Wirtschafts- 
lcbens dienen, vollste Paritiit m it den Unternehmern ge- 
wiihrleistet wird, empfichlt der KongreB allen Gewerk
schaften die Betoiligung an der Betatigung der Arbeits
gemeinschaften. “

Dieses Ergebnis des Niirnberger Kongresses is t m it 
Riicksicht auf eino gedeihliche Zukunft des deutschen 
Wirtschaftslebens nur zu begruBen, denn eslaBt der Uober-

zeugung Raum, daB nicht im- Stroik m it soinen schadi- 
genden Wirkungen das Heil liegt, sondern in der gemein- 
samen Vorstiindigung iiber alle Arbeitor- und Unternehmer- 
schaft boriihreńden Fragen. Mit der Anerkennung der 
Arbeitsgemeinschaft ist auch hoffentlich eine Gewuhr 
dafiir gegeben, daB die Gewerkschaften von dem Ton 
ihnen verkundcten Recht auf Streik den denkbar ge- 
ringsten Gebrauch machen, zumal da das „Correspondcnz- 
b la tt“ selbst betont, ,,daB ein solches Zusammenwirken 
m it Arbcitgeberverbanden fiir die Gewerkscliafton nur 
moglich war nach Anerkennung der hauptsiichlichsten 
Forderimgen, fiir welche dio Gewerkschaften seit Jahr- 
zehnten gekiimpft haben".

W ir wiosen schon einloitend darauf hin, daB es eine 
Hauptaufgabe des Kongresses sein muflto, einmogliches 
Ausoinandorfallen der Gewerkschaften zu vorhindern. 
Diesom Zwecke diento die Lósung der Mannheimor Ver- 
einbarnng von 1906, und aus demselben Gedanken iieraus 
logto die Generalkommission der Yersammlung einen Ent- 
wurf zur Sehaffung eines A llg em ein en  d e u ts c h e n  
G e w e rk sc h a ftsb u n d o s  vor. Dieser nouo Bund, der 
an dic Stelle des losen Zusammonsohlusses der Gewerk
schaften unter der Generalkommission treton soli, will 
ein standiges Zusammenwirken der gcwcrkschaftlichcn 
Zentralverbjindo zur Vertretung der gemeinsamon Be- 
langc der Arbeitnehmer gewahrleisten. Dor Wunseh auf 
Erriohtung eines solehen Gewerkschaftsbundes ist sohon 
recht a lt; bereits 1893 wiirde oin derartiger Antrag gostollt, 
aber m it Riicksicht auf dio politischen Schwierigkeiten ab- 
gelehnt. Da diese inzwischen weggcfallen sind, konnte der 
Plan endlich yorwirklicht werden. Ueber dic Satzungon 
ist im einzelnen nicht viel zu borichten. In ihren grund- 
satzliohen Bestimmungen bewogen sio sich volligim Geiste 
dor „Riohtlinien", und nach dor auBercn Verfassung ist 
in den Bcziehungon der Gewerkschaften untereinander 
nichts geandert worden. Es kam nur auf einen moglichst 
engen ZusammonschluB der Geworksohafton an, der abor 
wiedor nicht so weit gcht, daB dio einzelnen Yorbande in 
dom Gowerkschaftsbund aufgehen, vielmehr sollen dio- 
Verbiinde in ihrer Selbstandigkeit woiter bestehen bloiben. 
Aus den Satzungen sei folgendos hervorgehoben, wobei 
wir alle Bestimmungen iiber Mitgliedschaft, Vbrwaltungs- 
korper usw. unberiicksichtigt lassen.

Wichtig sind da gleich die cinleitendon Satze, ia  
denen es, entsproehend den „Richtlinien", heiBt:

„Dio Arbeiter und Arbeitorinnen aller Erwerbs- 
zweige bediirfen zur Vertretung ihrer sozialen und wirt- 
schaftlichen Interesson der beruflichen Vereinigung in 
Gewerkschaften. Kur durch den Kąm pf der Gewerk
schaften und durch kollektive Yereinbarungcn m it den 
veroinigten Unternehmern sowio m it don Leitungen 
sozialisierter (staatlicher und gemeindlicher) Betriebe 
konnen die Arbeitsvcrhiiltnisse einheitlich und vortcil- 
haft gerogelt werden. “

An- dieser Stelle wird auch der Aufgabenkreis der 
Gewerkschaften m it don Worten bezoiohnct:

„Die Lage der Arbeiter und Arbeitorinnen dauernd 
im Intoresso der Volksgesamtheit zu heben, is t dio Auf- 
gabe der Gcworkschaften. Sio kampfen fiir die vóllige 
Gleichstellung der Arbeitorklasse m it den iibrigen 
sehaffenden Gliedern des Volkos. Dio Gewerkschaften 
wollen den W ert und das Recht der A rbeit im S taat 
zur Yollen Geltung bringen, auch dio Gute dor Arbeit 
pflogcn und dio Freude an der Arbeit inehren helfen. 
Sie wollen dic geistige Fortbildung in dor Arbeiterschaft 
fordem und dieser den GenuB der hochsten Kulturgiitcr 
erschlieBen. Solange der S taat und dio Gemeinden 
nicht eine ausreiehende Fiirsorge fiir dio Erwerbs- 
unfahigen, Erwerbsbeschrankten und Erwerbslosen 
durchgefuhrt haben, pflegen die Gewerkschaften ihro 
eigenen Unterstutzungseinrichtungen ais notwendige 
soziale Selbsthilfe. Zur Erfiillung ihrer Aufgaben 
fordem die Gewerkschaften maBgcbenden Einfluft 
auf die Regelung der Wirtschaflsverhaltnisse in S taat 
und Gcmeinde, auf die Sozialgesotzgebung, die gewerb-
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licho Rechtsprechung und die Unfallyerhutung wie auch 
auf dio Umgostaltung der Kultur-, W iitschafts- und 
Handelsbeziehungon der Volker.“

Es is t PflicJit der im Bundę ycreinigten Gewerk- 
schaften, gogenseitig oin gedeihliehes Nebeneinander- 
und Zusammenwirken zu fordem. Auch erkennen sie 
gegonsoitig folgende Vorpfliehtungen an: Unterlassung 
jeder unlauteren Agitation, bosonders untor dem Hinweis 
auf niedrigere Beitragc oder hohere Unterstutzungcn; 
Zuriickweisung von Aufnahmesuchendon, die aus anderen 
angesehlossenen Gewerkschaften ohne Abmoldung und 
Rcgclung ihrer Vcrbindlichkeiton ausgetroten sind oder 
ausgoschlossen wurden; Unterlassung jedos Druckes auf 
yoriibergehend in dem Boruf beschilftigto Mitglieder 
andorer Gewerkschaften.

Von den weiteren Satzungen wollen wir nur noch 
diejenigen hervorheben, die sich m it der B u n d esh ilfe  
be i L o h n b o w eg u n g o n  befassen, da hier wieder der alte 
Kampfcharakter der Gewerkschaften klaren Ausdruck 
findet. Bei Lohnbowegungon, die mehrere Gewerkschaften 
umfassen oder in ihrem Yerlauf yoraussiehtlich in Mit- 
leidensćhaft ziehen konnen, iat es Pflicht der beteiligten 
Gewerkschaften, sich rechtzeitig vorher gogenseitig zu 
yerstiindigen und iiber deren Durchfiihrung zu oinigen. 
Bei gemoinsamen StreikB oder Aussperrungen, oder wenn 
einzelno Mitglieder an dem Stroik eines anderen Berufes 
beteiligt sind, untorstutzt jede Gewerkschaft die eigenen 
M itglieder solbst. Auch Rechtsschutz kann nur von der 
Gewerkschaft verlangt werden, der das Mitglied angehort. 
Der Bund der Gewerkschaften geht davon aus, daB die 
Fiihrung der Lohnbewegung und demzufolge auch die 
Beschaffung der M ittel zur Unterstiitzung der beteiligten 
Mitglieder die oigeno Aufgabe jeder Gewerkschaft ist. 
Pfliehtdoreinzclnen Gewerkschaft ist es daher, sich bei der 
BoschluBfassung iiber Arbeitseinstellungen immer im Rah- 
men deroigonen finanziellen Leistungsfiihigkeit zu halten.

Is t jedoch die Woiterfuhrung eines Streiks oder dio 
Abwehr einer Aussperrung im Intoresso aller Gewerk
schaften notig, aberinfolge ihres Umfangs oder aus anderen 
Ursachen nur m it auBcrordentlichen Mitteln moglich, so 
kann die beteiligte Gewerkschaft die Hilfe des Bundes 
anrufon. Der Antrag is t an den Bundesvorstand zu riohten.

Dio Untorstutzung durch den Bund hat zur Vor- 
aussetzung:

daB die Gewerkschaft bei der Einleitung des Kampfcs 
die gebotene Vorsieht goiibt und die gewerkschaftlichen 
Rcgcln beachtet ha t;
daB die Gewerkschaft vor der Inanspruchnahme der 
Bundeshilfe die eigenen Mitglieder zu angemessenen 
Estrabeitriigen herangezogen ha t; 
daB ihre Unterstutzungssiitze sich in den allgemein 
iiblichen Grenzen halten und insbesondere m it den 
eigenen M itglicderbeitragen im Einklang stehen; 
daB dio Gewerkschaft dom Bundesvorstand das Mit- 
bestimmungsreeht iiber alle taktischen MaBnahmen 
und iiber die Leitung des Kampfes bis zu seiner Beendi- 
gung einraumt.

Zu den Satzungen lagen eine groBe Reiho von Ab- 
anderungsyorschliigen vor; die gesamten Antriige wurden 
einem besonderen AusschuB iibenviesen, der sich aber in 
seinem Gutachten auf die Seite der Goneralkommission 
stellto. Die Yersammlung nahm dementsprechend den 
Satzungsentwurf an.

Ais le tzter Punkt der Tagesordnung, der an dieser 
Stello zu erwahnen ware, kommt die S o z ia lis io ru n g  
d e r  In d u s t r ie  in Frage. Zwar waren Antrage hierzu 
nicht gestollt, aber die allgemeine W ichtigkeit der Frage 
im „Z eita lter der Sozialisierung“ rechtfertigt eine kurze 
Wiedergabe der von den Gewerkschaftsfiihrern geiiuBerten 
Gedauken, die eben wegen des Ortos, wo sie yorgetragen 
wurden, von besonderer Bedeutung sind. Zuniichst be- 
richtete Paul U m b ro it (Berlin), der os ais eine geschieht-

liche Pflicht der Arbeiterklasse bezeichnete, dio Soziali- 
sierung durchzufiihren. Allerdings stelle die wirtśchaft- 
liche Lage Deutsehlands nach dem Kriege der Sozialisie- 
rung ungeheure Schwierigkeiten entgegen. Trotzdem sei 
die Sozialisierung notwendig und dio Arbeiterklasse ent- 
schlossen, fiir deren Durchfiihrung zu wirken, nicht nur 
fiir Deutschland, sondern in allen Landem. Sodann 
ging der Redner auf die Fragen der Yerwirklichung des 
Sozialismus ein und bchandelte das Wesen und die ver- 
schiedencn Formon der Sozialisierung sowio die Uebcr- 
gangsmaBnahmon, insbesondere das Genossenschafts- 
weson. W eiter untersuehte er dio Mogliehkeitefn der 
Sozialisierung in der Rohstoff-, Halbzeug- und Fertig- 
waren-Industrie, im Handel imd Transportversicherungs- 
wesen und sonstigen Erwerbszwoigen. E r behandelte 
ferner dio einzelnen Stufen der Sozialisierung, dio Er- 
zeugungsregelung und-stoigerung, Lohn- und Preisregelung, 
die Marktregelung, die Gewinnyerteilung und sehliefllieh 
die Enteignung. Am Schlusso soiner Ausfiihrungen legto 
der Redner dic Pfliehton der Arbeiterklasse und die Not- 
wendigkcit der sozialistischen Erziehung und der Neu- 
gestaltung des gewerblichen Bildungswescns dar. Er 
schloB seine Ausfiihrungen m it dom Hinweis, daB dor Wcg 
zur Sozialisierung lang sei, aber das Ziel werdo erreicht 
durch Organisation, Selbsterziehung "und Arbeit. E rst dio 
Domokratid, erst der Wiederaufbau der Yolkswirtschaft, 
erst dio Organisation der Arbeiter, erst dic Solbsterziehung 
fiihre uns zum Sozialismus.

Dorzwcite Redner, Dr. H ilford ing(B erlin ), stimmto 
in allen wesentlichen Punkten diesen Ausfiihrungen zu 
und organzte sio nach yersehiedcnen Riclitungen. Im 
besonderen wandte er sich gegen die MaBnahmen des 
Reichswirtsehaftsamts sowio gegen dessen Donkschrift 
betreffend die Einfiihrung einer Planwirtscliaft. E r bc- 
zeichnete diese Planwirtscliaft ais eine MaBnahme, dic 
nicht der Vorberoitung der Sozialisierung, sondom der 
Befostigung der Privatwirtschaft dicno. Der Redner 
sehloB seinen Yortrag m it der Betonung, daB der Sozialis
mus keine Lohnfrage oder Messer- und Gabelfrage sei, 
sondom eine Frage der Arbeit und Erziehung.

Auf die hier vorgetragenen Gedankengiingo zu ant- 
worten, ihnen in Einzelheiton zuzustimmen oder sie im 
ganzen zu wlderlegen, diirfen wir wohl verzichten, da in 
den letzten Wochen in unserer Zeitschrift des ofteren 
zu diesen Fragen Stellung genommen is t1). Zur Abrun- 
dung des Gcsamtbildes durften sie aber nicht fehlen. 
Die Durchfiihrung des Sozialismus ist, wie von gework- 
schaftlicher Soite immer wieder betont wird; dic groBo 
Zukunftsaufgabo der Arbeiterklasse. Ais Lebensarbeit 
der Gewerkschaften gilt es, zu yerhiiten, daB die Volks- 
wirtsehaft nach diesem Kriege erneut nach dom „alten 
kapitalistisehen Herrscliaftssystem" aufgebaut wird'. Das 
Ziel is t unverandert geblieben, nur der Weg zu ihm und 
insbesondere das ZeitmaB, iń dem er zuriickgelegt werdon 
karm, ist nachgepruft und zugunsten eines bedachtsaincrcn 
Yorgehcns abgeandort worden. Ob die Gewerkschaften 
allerdings gerade m it dieser Politik der MiiBigung auf dio 
Dauer bei ihren Anhiingern durchdringcn werden, er- 
scheint nach den bisherigen Erfahrungen zweifelhaft. 
W ir erwahnten schon, daB besondere Antrage zur Soziali
siorung dem KongreB nicht yorgelegen haben. Vielleicht 
wollte man sich doch nicht durch bestimmte Erkliirungen 
binden, sondern es der Zeit uberlassen, ob und welche 
Zugestiindnisse in den Sozialisierungsfragen in  Zukunft 
zu machen seien. Iloffen wir, daB es den Gewerkschaften 
gelingt, die Arbeiter dauernd von der Gefahrliehkeit iibor- 
eilter Sozialisierungsvcrsuche zu uberzeugen und dio 
deutsche Volkswirtschaft so yor weiteren schweren oder 
yielmelir unertraglichen Schiidigungen zu bewahren.

')  Vgl. insbesondere die Aufsatze zur neuesten Wirt- 
schafts- und Sozialpolitik in den Nrn. vom 3. und 17. April,
1. und 22. Mai und 12. Juni 1919.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslos!
Beachtet die 10. Listę der Stellung Suchenden auf Seite 132/4 des Anzeigenteiles,


