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Fritz W. Lurmann f .

Aus derHąuptvęrsammiung des Vereins deutscher 
Eisenhiittenleute am 11. Mai 1919sandte der 

Yorstand unserem Ehrenmitgliede S r.^m j. e. h. 
F r itz  W. L u rm an n  in Osnabriick folgende De- 
pesche: „Bei der heutigen Hauptversammlung ge- 
denken wir. unseres allvcrehr- 
ten Altineisters mit herzlichem 
Gliickauf und besten Wiin- 
sclien".

Leider haben sich diese 
Wiinsche nicht erfullt. Hatte 
Lurmann schon der Yersamm- 
lung infolge Schwachezustan- 
den fernbleiben mussen— ein 
seltenes Vorkoimnnis —, so 
konnte er auch seinen 85.
Geburtstag ajn 31. Mai d. J. 
nur noch unter bedenklichen 
Gesundheitsverhaltnissen er- 
leben, und ist dann am
24. Juni in Osnabriick sanft 
zur Ewigkeit entschlummert.

Mit dem Yerstorbenen hat 
der Verein deutscher Eisen
hiittenleute eines seiner iilte- 
sten und eifrigsten Mitglieder, 
hat die Eisenindustrie ihren 
tiichtigsten und erfolgreich- 
sten Fiirderer, hat das Vater- 
land einen seiner treuesten Burger und haben zahl-
reiche Mitglieder unseres Yereins einen aufrichtigen
Freund, mit einem Worte, haben sie und wir 
alle einen charakterfesten Mann verloren, wie er 
gerade- in heutiger Zeit am wenigsten entbehrt 
werden kann.

Fritz W. Lurmann wurde am 31. Mai 1834 auf 
der Alexanderhohe bei Iscrlohn geboren. Nach un- 
getriibter Jugendzeit bestimmte ilm sein Yater, ein 
GroBkaufmann, ais Kachfolger in seinem Berufe, gab 
aber dem energisch ausgesprochenen Wunsche des 
Solines, „er wolle das Eisenmachen lern'en“ , ver- 
stiindig nach und sandtc ihn Ostern 1850 auf die 
Konigliche Gewerbeschule nach Halberstadt. Hier 
bestand der jungę Mann schon 1854 das Abiturienten- 
ejfm en mit dem Pradikat „gut“ und konnte damit 
das Konigliche Gewerbeinstitut in Berlin besuchen.

X X X II .,

Leute wie Druokemiillcr, I)ove, Rammelsberg und 
Mangcr wirkten hier m it Erfolg auf ilm ein und 
bildeten ihn nicht nur zu ilirem besten Schiller, 
sondern auch, was mehr ist, zu einem tiichtigen 
Eisenhuttenmann und Menschen aus.
________  Alit 21 Jąnren wurde Lur

mann bei der Firma Born, 
Lehrkind & Co. in HaBling- 
hausen bei Schwelm angestellt 
und ihm zunachst die Auf
gabe erteilt, in einem kleinen, 
von ihm selbst auf der Eiseu- 
hiittc Westfalia bei Lunen 
an der Lippe eingerichteten 
Laboratorium dic Analysen 
aller Materialien anzufertigen, 
dio von dergenannten Gesell- 
schaft fiir ihrebeiden in HaB- 
linghausen gelegenen Iloch- 
ofen zur Verhiittung des im 
SteinkohiengebirgeWestfalens 
vorkommenden Kohleneisen- 
steines verwendet wurden. 
Die viele freie Zeit, die un- 
serem Freunde die Tatigkeit 
im Laboratorium iibriglieB, 
benutzte er eifrig, um sich 
mit dem Betriebe des kleinen 
Holzkohlen - Hochofens der 

„Westfalia” zu beschaftigen. Im August 1855
iinden wir den jungen Hiittcningenieur dann
beim Bau der neuen I-Iiitto in HaBlinghausen,
im nachsten Winter, ais der Bau ruhte, wieder 
auf der „Westfalia1' und im folgenden Friih- 
jahr nochmals in HaBlinghausen, wo er den ersten 
Hochofen in Betrieb setzen half. Die darnals schon 
hervorragenden Leistungen des jungen 3\fannes 
schafften ihm bald Ansehen im Kreise der Eisen
industrie, und so wurde er 1857 zum Bau und Betrieb 
der Hochofenanlage zu Georgs-Maricnhiitte m it einem 
Jahresgehalt von 800 Talem angestellt. Bis zuin
5. September 1873 yerblieb Lurmann bei dieser 
Gesellschaft, und seine Tatigkeit hat vorwiegend 
dazu beigetragen, daB der wirtschaftlichc und finan- 
zielle Stand des Unternehmens sieli, trotz ungeheurer 
Schwierigkeiten, von einer sehr niedrigen Stufe zu
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einer gesundcn, lebensfiihigen Hohe entwickeln 
konnte. In diese Jahre der hartcsten Arbeit seines 
Lebens fallt die von Lurmann ausgefuhrte erste 
Herstellung von Maucrsteinen aus Hochofenschlacke, 
die im Wasser granuliert und mit geloschtem Ealk 
gemischt wird. Schon 1875 wurden iiber 6 Millionen 
Steine dieser Art auf dem von Liirmann und seinen 
Freunden begriindeten eigenen Werke hergcs.tellt, und 
heute bietet die Fabrikation solcher Steine ein w ert- 
volles Mittel, um auf yielen Hochofenwerken in ntttz- 
lichcr Weise einen Teil der Schlacke zu verwendcn.

Geradezu umwiilzend fiir die gesamte Eisen
industrie der Welt war, ebenfalls in jener Zeit von 
Liirmanns Tatigkęit auf der Georgs-Marionhiitte, 
die Erfindung seiner Schlackenform m it yóllstandig 
gesehlosscner Brust des Hochofens. Dic Bedeutung 
dieser Erfindung kann hier nicht bcsser hervor- 
gehoben. werden, ais durch teilweise Wiedergabe der 
Ansprachen, die im Verein deutscher Eisenhutten- 
leute bei Ueberreichung dor Carl-Lueg-Denkmuńze 
an Liirmann und bei seiner Ernennung zum Ehren- 
mitgliede des Vereines gewechselt wurden.

In der IIauptvorsammlung des Vereins vom
3. Dezember 1905 richtete dor Yorsitzonde, Genoral- 
direktor F r. Spri ngo ru m , an Lurmann nachstchende 
Worte:

„Lieber Herr Lurmann! Nach § 2 der Bestim- 
mungen iiber die Stiftung und Yerleihuńg der „Carl- 
Lueg-Denkmiinze“ wird dic Carl-Lueg-Denkmiinze 
an solche Miinner verliehen, die durch Erfindung 
oder durch Einfiihrung einer wichtigen Ncuerung 
im Eisenhiittenwcsen sich ausgezeichnęt oder sich 
durch wićhtige Vortriige im Yerein ein hcrvorragen- 
des Yerdienst erworben haben. Bei Ihnen, Herr 
Lurmann, ist. dieses beides der Fali: Durch dio im 
Jahre 18G7 erfolgte Einfiihrung der Lurmannschen 
Schlackenform haben Sie eine wićhtige Keueruhg 
im Eisenhuttenwescn geleistet; denn sie war nicht 
nur ein groBer Fortschritt in der Betricbsfiihrung, 
sondern durch sie erst ist der Uebergang zu den 
heutigen groBen Erzeugungsmengen unserer Hoch
ofen moglich gewórden. Ferner haben Sie durch 
eine stattliche Reihe bemerkenswerter Vortriige 
iiber Winderhitzer, Koksofen, Yerwertung. der 
Hochofengase sowie zahlreiche Beitriigc zu unserer 
Zeitschrift sich um den Yerein groBe Yerdienste 
erworben. Aus diesem doppelten Anlasse hat der 
Vorstand einmiitig besclilossen, Ihnen, hochver- 

. ehrter Herr Liirmann, die Carl-Lueg-Denkmiinze 
ais erstem nach dem Kamenstriiger zu iiberreichen.1' 

Auch aus Dr. Liirmanns Antwort Verdient hier 
das Hauptstiick wiederholt zu werden:

Die Ehrung wird mir in dem Jahr zuteil 
in dem ichmein fiinfzigjahriges Jubilaum alsEjsen- 
huttenmann feiern konn te .. .  In meiner fiinfzig- 
jalirigen Tatigkęit hat mir der S taat die Goldene 
Staatsmcdaillc und die Technische Hochschule in 
Charlottenburg den Ehrendoktor verliehen. Ueber- 
troffen- werden diese Anerkennungen durch diese 
Stiftung, denn, meine Herren, Sie mussen es doch

am besten von allen beurteilen konnen, ob mir 
die Ehre gebiihrt, die Sic mir zuerkennon, da Sie 
doch Fachgenossen von mir s in d .. . “
Bei Liirmanns Ernennung zimi Ehremnitgliede 

des Vereins in der Hauptvcrsammlung vom 3. Mai
1914 iiuBerte dann derselbe Vorsitzende in seiner 
Ansprąche folgendes:

„Lieber Herr Lurmann! Sie komiten soeben 
Zeuge sein des einstimmigen Besclilusses.dieser Ver- 
sammlung deutscher Eisenhuttcnlcute, Ihnen die 
Ehrenmitgliedschaft anzutragen.. .  Wir kennen 
Sie ais cchten deutschenllann von altem Schrot und 
Korn, der im allgemeinen auf iiuBere Ehrungen 
nicht allzuhohcn Wert legt, aber ich glaube doch 
annehmen zu kunnen, daB dic Ehrenmitgliedschaft 
unseres Vereins Ilmen.oinige Freudo bereiten wird, 
bedeutet die Vcrleihung dieser Wiirde doch fiir 
Sie die Ancrkennung Ihrer Vcrdienste um das 
deutsche Eisenhiittenwcsen und um die Forderung 
unserer deutschen Hochofentechnik, wie auch Ihres 
steten Wirkcns im Interesse unseres Vereins und 
seiner Arbeiten durch Ihre deutschen Fachgenossen. 
Wenn wir die Geschichte des deutschen Eisen- 
hiittenwesens seit der Mitte der 60er Jahre des- 
yorigen Jahrhunderts durchgchen, wenn wir die 
stattliche1 Reihe der Biinde unserer Yereinszeit- 

• schrift „Stahl, und Eisen“ durchbliittern, so tr i t t  
uns kaum ein Karne so hiiufig entgegen, wie der 
Ihre. DaB Sie im Jahre 1867 die Schlackenform 
an unseren Hochofen eingefiihrt haben, hat Ihren 
Kamen wcltbekannt gemacht, und in den langen 
Jahrzehnten, in denen Sie sich in rastloser Bc- 
tiitigung dem Huttenwesen zur Verfiigung gestellt 
haben, gibt es kaum eine wićhtige Frage auf dem 
Gebicte der Konstruktion des Hochofens, der E n t
wicklung unserer Gasmaschinen, dor Verwertung 
unserer Hochofengase, der Erzeugung des Koks 
usw., zu der Sie nicht Stellung genommen und 
aus dem reichen Schatze Ihrer Erfahrungen uns 
immer wTieder neue Anregimgen zugefiihrt haben. . .  
Wenn wir Ihnen heute die hochste Wiirde, die der 
Verein zu vergeben hat, dio Ehrenmitgliedschaft, 
anbieten, so geschieht das mit Geftihlen auf- 
richtiger Dankbarkeit fiir alles das, -\vas Sie fiir 
uns, das deutsohc Eiscnhiittenwesen und den 
Yerein deutscher Eisenhiittenleute geleistet haben.“ 

Bezeichnend ist, was 2iv.=3)ig. Lurmann hierauf 
erwiderte:

„Meine Herren! Ich sage herzlichen Dank fiir 
die groBe Ehrung, die Sie mir haben zuteil werden 
laśsen. Ich nehme sie an fiir das kleine Ding, 
fiir dic Schlackenform. Die Schlackenform ist so 
klein und so unbedeutend, daB sio kaum m it 
meinem Kamen verkniipft ist. Die Schmelzer an 
den Hociiofen wissen gar nicht, wer sie zuerst ge
macht hat und wolier sie eigentlich stammt. Ais 
das kleine Ding im Jahre 1867 bei den Hochofen 
eingefiihrt wurde, da machten die groBten Hoch
ofen im hiesigen Revier 70 000 Pfund Roheisen. 
Das waren 35 t oder 3 % Eisenbalinwagenladungen.
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Heute erzeugt ein Hochofen im Revier 625 t  an 
einem Tage, und zwar nicht nur an einem Tage, 
auch nicht in einem Wochen- oder Monatsdurch- 
schiiitt, sondern in einem Jahresdurchscimitt, auf 
eine Reihe von Monaten; Das sind 62*4 Wagen- 
ladungeh, das ist ein tuęhÓger Eiscnbahnzug. So 
viel macht heute ein Hochofen an einem Tage.' 
Und die kleine Schlaekenform nuiB sieli daher 
auch fiir die mir yon Ihneri zuteil gewordene 
Ehrung bedanken!“
Dic Bedeutung der Mitarbeit Lurmańns an der 

Eisenindustrie in unserem Vaterlandc driickt sieli 
in zwei Ziffern der Roheisenerzeugung des deutschen 
Zollgcbietes am deutlichsten aus: sic bctrug im 
Jahre 1871 nur 1 5GB 682 t, im Jahre 1013 aber
10 309 172 t.

Liirmanns Name .ist, worauf er selbst bei jener 
oben gcschilderten Gclegenheitmit Recht hingewiesen 
hat, nicht, wie so \dele andere Erfindungen der 
Technik, mit. der „Schlackenform11 dauernd ver- 
bunden, denn sicherlich wei6 kautn einer vori den 
Arbcitcrn, die das. Roheisen aus dem Hochofen ab- 
stechcn, wer Liirmann war. Umsoinehr gilt yon ihm 
Goethes Wort: „Die Tat ist alles, nichts der Rulnn“.

Auch das.Ausland hat sich dęn Ehrungen, die 
dem bedeutenden Erfinder żuteil wurden, an- 
geschlossen: Am 18. Noveniber 1908 wurde Luf-, 
mann in der Yorstandssitżung des Iron and Steel 
Institute zu London, der fiihrcnden Fachvercinigung 
der groBbritannischen Eisen- und Stahlindustrie,' 
einstimmig zum „Honorary Vicc-Pfcsidcnta gewiihlt 
und ihm damit eine Auszeichnung verliehen, die um 
so hoher einzuschatzen ist, je selteńer sie zuerkannt 
zu werden pflegt.

Naehdem Liirmann im Jahre 1873 aus den Dicn- 
sten des Georgs-Marień-Ycreins ausgetrctcn war, er- 
offnete er ein huttentcchnisches Bureau, das er zu- 
niichst allein in Osnabriićk und spiiter, seit dem 
1. Januar 1906, gemeinschaftlich mit seinem Sohne 
Fritz in Berlin betrieb. Seine auBerordcntliche Tiitig- 
kcit innerhałb der Eisenindustrie hat er selbst in der 
kur» vor seinem Tode erschienenen Lebensbeschrei- 
bung eingehend geschildcrt. Sie in allen Einzelheiten 
wiederzugeben, miissen wir uns rersageri. Hier sei 
daher nur auf die Yerbesserurigen im Gebiete der 
Koksofen, zur Yerkokung von Gaskohlen oder einer 
Mischung von mageren und sehr fetten Kohlen, auf 
die erste Benutzung der Ilochoferigase zimi Betriebe 
von Gasmaschinen, auf die Verbesserung zur Ver- 
brennung der yon den Hochofen und Koksofen ent- 
weichendcn Gase in Winderhitzern lind unter Dampf- 
kesseln sowie auf den Bau vieler einzelnerHochofen- 
anlagen — allein 54 ohne die Errichtung yon 29 ein- 
zelnen Hochofen — und ganzer Hiittenwcrkc in. 
Deutschland, Oestorreich, Belgien, Frankreich und 
Italien hingewiesen. AuGerdem wurde Liirmann 
ais Gutachter von zahlreichen Werken oder Einzel- 
unternehmern der in- und auslandischen Industrie 
in wichtigen Fragen herangezogen, ein Beweis, wie 
»ehr man seine in langer Lebensarbeit gewonnene

fachmannische Erfahrung allenthalben zu wiirdigen 
wuBte. Ganz besonders hervorgehoben zu werden 
verdient die auBerordontlich befruchtende Einwir- 
kung, die Liirmann im Rahmen dieser yielseitigen 
Tiitigkeitbeiin gemeinsamen Wirken auf seine Mitar- 
beiter aiisiibte. Durchaus saehlich wurde stets das Fiir 
und Wider der gemachten Vorschiiigc erwogen; stets 
war er Jiereit, neidlos Verbesserungen durch andere 
anzuerkennen und zu unterstiitzen, aber niemals 
hinderten ilin Schwierigkeiten, von dem erstrebten 
Ziele abzulassen.

Die geschąftliche Tatigkeit brachte dem Vcr- 
storbenen reiclie Erfolge und Anerkennung von allen 
Seiten. Fiir die Art, wie Liirmann diese Arbeit auf- 
faBte, ist die Yereinbarung charakteristisch, die er 
mit dem Schreibcr dieser Zeilen gegen Mitte der 
70er Jahre traf und die dahin ging, daB sie beide 
gegen die Unsittc, ais Pm atingenieure ‘von den 
liefernden Werken Provision anzuriehmen, energisch 
vorgehen, solche Annahme nicht dulden und sich 
gegenseitig keine Konkurrenz machen. wollten.

Wie Liirmann auf den Hauptversammlungen des 
Vercins nic felilte, so nahm er aucli an den Sitzungcn 
des Yorstandes so oft teil, wie seine Gesehafte ihm 
das nur eben erlaubten. Mit reger Anteilnahme ver- 
folgte er die Verhandiungen, namentlich wenn sie 
seinen ihm ans Herz gewacbsenen Hochofen betrafen, 
und hiiufig griff er in dic Debatte m it der ihm eigenen 
Frische und Schlagfertigkeit ein. Sein scharfer, 
kritisch angelcgtcr Yerstand knm ihm hierbei zu- 
statten, so dali der Yercin ihm auch auf diesem 
Gebiete manchc wertvollen Ratschlage und An- 
regungen verdankt. Und wenn dann nach Erledigung 
der Gęsehitfte die Unterhaltung bei einem guten 
Trunkc fortgesetzt. wurde, so felilte auch Freund 
Liirmann nicht; immer wieder wuBte er durch die 
lebendige und mitunter drastische Art, in der er Er- 
lebnisse von seinen Reisen oder Anekdoten zu crziihlcn 
pflegte, seine Zuhorer zu fesseln und zu erheitern.

DaB ein Leben von 85 Jahren nicht ohne 
Wechsel .von Freud’ und Leid verliiuft, ist natiir- 
licli. Mit seiner Gattin konnte der Verstorbene
59 Jahre lang ein harmonisches, sehr gliickliches 
Leben fiihren; er hat sic nur scchs Monate tiberlebt. 
Lieb, geistlg frisch und gesund, konnte die altcDame 
noch auf der goldenen Hochzeit des Ehepaares im 
Jahre 1909 einen kleinen Rundtanz mit einem alten 
Freunde wagen. Aus der Ehe stammten fiinf Kinder, 
von denen leider eine Tochter und samtliohe drei 
Sohne im erwachsenen Alter, zum tiefsten Sclimerze 
der Eltern und aller, die sie kannten, sterben muBten; 
zurzeit lebt nur noch eine Tochter, die mit ihrem 
Gatten sowie sechs Enkeln und einem Urenkel des 
Yerstorbenen, am Grabę des Yaters trauert.

Schwer driickten unseren yerstorbenen Freund 
in den letzten Jahren die Gestaltiing der politischen 
Zustande in unserem Vatcrlande nnd die triiben 
Aussiehtcn der Zukunft unserer Industrie, deren ge- 
sunder Entwicklung er seine ganze Lebensarbeit 
gewidmet. liatte. Es war ihm in den letzten Wochen
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seincs Lebens eine liebende Sorgc, seinen Enkel, 
Fritz Lurmann aus Desśau, ais Schiiler des Eisen- 
hiittenfaches auf der Charlottcnlnltto einzufiihren. 
Mogęri die Hoffnungen, die der Yerstorbene auf 
diesen jungen Manii sotzte, sich dahin erfiUlen, daB 
der Name unseres Freundes und Ehrenmitgliedes 
5)r.=Suęj. c. h. Fritz W. Ęfirmann noch lange Zeit 
bei den deutschen Eiscnhiittcnlcuten in vollen Elireu 
yerkorpert bleibt. Bei uns aber, dio wir Zeit- 
genossen eines hurmami waren, wird nicht mir sein

Gediiclitnis lebendig bleiben ais das eines ćrfolg- 
reichen Erfinders und einzigartigen Faclnnannes, 
sondern auch seine starkę Personlichkeit, der Mann 
derknorrigen Westfalenart mit iliren ebenso scharfcn 
Ecken und Kanten wie ihren groBen Yorziigen, die 
allein ans der selbstsicheren Kraft eines fest im Boden 
seines ureigenen Wesens wiirzeliiden Menschen 
flieBen, wird uns immer ais oin Gegenstand hochster 
Achtung und Wcrtschiitzung erscheinen.

Heinrich illaccn.

Torfkohle ais Ersatz fur Holzkohle.
Yon J. W. B iey m iillć r in Schmalkalden.

A  uf Nouhiitte bei Schmalkalden wurden friiher 
lange Jahre hindurch beim Hoohofenbetricb 

mit Holzkohlen auch T o rf  ko h ien  an Stelle von 
Buchenmeilerkohlen regelimiBig yerwendet, wobei 
ein Drittel des Gesamtkohlcngowichtcs durch Torf
kohle ersetzt wurde. Dic immer teurer werdenden 
und schwieriger zu beschaffenden Holzkohlen zwangen 
eben zu einem Ersatz durch die danials noch billigen 
Torfkohlen, die von yerschiedenen Vcrkolilungs- 
anstalten Ostfrieslands und Oldenburgs bezogen 
wurden.

Dic anfanglieh hervortrctcnden Sohwlerigkeiten 
bei Yerwendung dieses Materials bestanden eimnal 
in den dem Herstellungsvcrfahren noch anhaftenden 
Miingeln und dann in der Eigenschaft der Torfkohle, 
bei Reibung und Druck der Bilduug yon Staubkohle 
einen wesentlich geringeren Widerstand entgegen- 
zusetzen ais die festere Holzkohle. Es gelang in- 
deSśen den Yerkohlungsanstalten bald, eine festere 
und dichtere Kohle zu liefern, die weniger dem Zer- 
rciben unterlag; auch der Bildung schadlicher Jlengen 
.yon Kohlenstaub unter dem Druck der Sehmelz- 
siiule konnte durch regelmaBiges Reinigen des Ge- 
stelles nach jedem Ablassen in wirksamer Weise be- 
gegnet werden. Man gebrauchte auBerdem die Yor- 
sicht, dic Torfkohlen vor ihrer Yerwendung nocli ab- 
zusieben und sie beim Aufschichten mitteii zwischen 
die Holzkohle eiuzubetten. Auch eine gleichzcitige 
Vcrwcndung von Torfkohle und Retortenholzkohlen 
war nicht zu empfehlen, da die letzteren ebenfaUs 
leichter zerreiblich śińd und dann unter dem Druck 
der Sclimelzsaule den Kohlenstaub im Ofen ver- 
mehrten.

Bei Beobaehtung dieser IMaBnahnien wurde es 
moglich, zu einem regelmilBigen guten Betrieb zu 
gelangen, der in jeder Beziehung befriedigte. Dabei 
sprach allerdings in wesentlicher Weise die gute 
stiickige Beschaffenheit. der hiesigen Erze mit, welche 
inganzgleichmaBigcr GroBe (reichlich WalnuBgroBe) 
zum Aufgichten kou.imen. Versetzungen im Hochofen 
und UnregelmiiBigkeiten im Kiedergang der Gichten 
traten nur ein, wenn i\l'ulmerze mit zur Yerwendung

kamen, da dann groBere Mengen staubartiger Massen 
sich an den Ofenwandungen anhlluften und ortliche 
Yersetzungen bildeten, welche durch' gelegentliches 
plótzliclies Niedergehen das Gestell vcrsetzten und 
abkiililteu. Es war dann oin alsbaldiges' Reinigen 
urnl Durchblasen des Gestelles notig, um dic Sto- 
rungen zu beseitigen. Eine Riickkelirzu rein stuckigen 
Erzgicht.cn stelltc bald wieder ein normales Nieder- 
gehen derselbcn her.

Bei diesem Betriebe erwiesen sich dio Torfkohlen 
ais yollstandig gleichwertig guten, trockenen Buehen- 
kohlen gegcniiber; sie iibertrafen dieselben in ihrer 
Wirkung, wenn man gezwungen war, feuchtere 
Buchenkohlen zu verwenden, und gestalteteri in 
dieser Beziehung, da sie selbst ypstlind ig  troćken 
zur Anliefcrung kamen, den Betrieb glciclimaBiger 
und zuverlass||er, Das dabei fallende Roheisen war 
deinjenigen von reinem Holzkohlenbetrieb yoll
standig gleichwertig, auch die Analysc blieb dieselbe. 
Die Schwankungen im Mangangehalte des Eisens, 
welche bei dem weehselnden Feuelitigkeitsgehalte 
der Holzkohlen nicht ganz zu yermeiden sind, waren 
weniger auffallend.

Selbstverstandlich war die Verwenduhg der Torf
kohle an die durch den Preis gezogene Grenze ge- 
bunden. lh r Preis durfte, wenn das finanziello ,Er- 
gebnis nicht bceintriichtigt werden sollte, den Preis 
der Buchenmeilerkohlen nicht iibersteigen. Wahrend 
man friiher bei den geringen Gestehungskostcn der 
Torfkohlen mit Vorteil von ihnen Gebrauch machen 
konnte, wurde dies in spaW en Jahren durch fort- 
gesetzte Preissteigerungen, die bald iiber den Preis 
der Buchenkohlen hinausfuhrten, zur Unmoglieh- 
keit und gegenwlirtig besteht ein solehes MiClverhalt- 
nis zwischen den Preisen der Torfkohlen und der 
Buchenmeilerkohle am hiesigen Platze, daB auf eine 
Mitverwendung der ersteren yollstandig verzichtct 
werden muBte. Da auch fiir sie weiterc Trana])ort- 
wege in Frage kommen, so ist angesichts der neuer- 
lichen groBen Tariferhohungen der Eisenbahucn fiir 
die Folgę die Mitverwendung von Torfkohlen fiir 
den hiesigen Betrieb yollstandig ausgeschlosscn.
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Ueber die Abhangigkeit der magnetischen Eigenschaften, des 
spezifischen Widerstandes und der Dichte der Eisenlegierungen von 
der chemischen Zusammensetzung und der thermischen Behandlung.

Von Geli. Rcg.-Rat Profossor Dr. E. Gum lich' in Berlin.

Mit m ik ro g ra p h isc h e n  U n te rsu c h u n g e n  von Professor ®r.*3»o.'P. G oerens in Essen.
(Fortsotzung von Soito 847.)

1 ^  o e rz it iv k ra f t .  InbczugaufdieKoerzitivkraft 
(ais MaB fiir den Hystereseverlust) verhalten 

sieli dic Stiibc und Bleclic sehr yerschiedcn. Bei den 
Proben bis 2,5 %  Si wird die Koerzitivkraft der Stiibe 
durch den GluliprozeB bis zu Temperaturen von etwa 
8000 nur jjnrcnig yerringert; bei den, hoheren Lcgic- 
rungen in Stabfórm sowie bei siimtlichcn Legie-
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Abbiidung 22. K ocrzitivkraft der Silizium-Logierungcn (Stabo).

Zahlentafel 4.
B e z ie h u n g  d es  „ A l te r n s “ zu m  S ili z iu m g o h a lt .

ken. Dies gilt auch in bezug auf dio Tatsachc, daB 
die Abkuhlungsgcschwindigkcit weder auf die Gestalt 
der Magnotisierungskurve noch auf § 0 einen bedeu- 
tenden EinfluB hatte; immerhin wirkt langsames Ab- 
kiihlen im allgemeinen gunstiger.

A ltc ru n g . Ais MaBstab fiir das Altern der 
Bleche war auch hier, wie bei den AV-Matcrialien, 

dic VergroBerung der Koerzitiykraft durch 
COOstiindiges Erwilrmen der Proben auf 100° 
gewjjhlt worden, was ungcfahr der Yer- 
grOBerung des Hystercseverlustes ent- 
spricht. Dic einzelnen Werto sind fiir die 
Gliihtcmpcratur 8000 in Zahlentafel 4
ii bersi chtlich zusa mmengestellt.

Die mit k bezcichnete Probo wurde von 
der liefernden Firma gegluht.

Wic man sieht, altert das Grundmate- 
rial Si 0, aus welchem die iibrigen Lc- 
gicrungcn durch Zusatz yon Silizium her- 
gestellt wurden und das an und fur sich 
schon eine betriichtliche Koerzitivkraft 
besitzt, auBerordentlich stark, ebenso noch 
das magnetisch sehr gute Materiał Si 4, wali-; 
rond bei den in der Reichsanstalt im 
Yakuum gegluhten Proben schon von

Bc-
zcich-
nung
der

Proben

Si- 
Gehiilt 

vor dem 
GlUhcn 
in %

Koerzitlrkraft Zunahmc 
der 

Koerzltlr- 
kraft 
In %

nach dem 
1. Gluhen 
bel 800°

n.ch  dcm 
2. Gliihen 
bel 800“

nach dem 
Altern

1. ‘J. 4, 5. 6.

Si 0 0,075 1,85 1,62 2,80 73
Si 4 0,425 0,54 0,52 0,80 54
Si 10 1,03 0,775 0,74 0,74 0
Si 30 2,41 0,835 0,775 0,77 0
Si 38 3,705 0,835 0,775 0,78 0
Si 38 k 3,705 0,08 — 0,80 18
Si 50 4,45 1,00 1,06 1,065 0

Dio m it k bezeiohneto Probe wurde von der 
lieferndert Firm a gegluht.

rungen in Blechform tr it t  durch das Gliihen eine 
auBcrordentliche Vcrbesserung ein (Abb. 22 und 23). 
Hohe GlUhtemperaturen wirken im allgemeinen un- 
giinstig und nur fiir die stark mit Kohlenstoff ver- 
unrcinigten alteren Legierungen gunstig; daB der- 
artiges Materiał trotz der starken Ycrunrcinigung 
iiberhaupt magnetisch brauchbare Ergebnisse liefert, 
ist nur der Wirkung des Siliziumgehalt.es zu yerdan-

A ;
r \

\

\

\

1 \
1
11 \
| -----------nacń rfem G/i/frcn ie f 700 01 ---- o--------- goo°.j ---- . ---- . . . .  j r j t \
u

IV
•

\

%

/■
s i

w  nr-
- Sif/złum  -G e/iałf rn °/o

v .S V o

Abb. 23. Koerzitiykraft der Silizium-Logierungen (Bleche).
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Zahlentafol 5. A r t  d e s  A u sg li ih o n s .

Ring 1 3 3 4 5 G 7 8

Zum orstonm al gegluht boi . . ,°C
D arauf a b g o k i ih l t ...............................
Zum zwoitonmal gegluht boi . .°C 
D arauf a b g e k i ih l t ...............................

1000
rasch

800
langs.

1000
langs.

800
langs.

800
rasch

1000
langs.

800
langs.

1000
langs.

800
rasch

SOO
langs.

800
langs.

800
langs.

1000
rasch
1000

langs.

1000
langs.

1000
langs.

Si 10 ab kein Altem mehr nachzuweison ist. Dies ist 
auch nicht der Fali bei Si 38, dem einzigen aus Elektro- 
stahl gewonnenen Materiał, das besonders niedrigen 
Kohlenstoffgelialt (0,06 %), aber hoheren Mangan- 
gehalt (0,3 %) besitzt; dagegen erfuhr dasselbe 
Materiał Si 38 K, das von der Firma Capito nach dem 
gewohnlichen technischen Verfahren gegluht worden 
war und dadurch sogar eine wesentlich geringere 
Koerzitivkraft gewonnen hatte, ais das im Vakuum 
gcgliihte (0,68 gegen 0,78), dureh dic dauerndc Er- 
warmung eine betrachtliche Verschlechterung.

Dieselben Yerhaltnisse gelten auch fiir niedrigere 
und hohore Gliihtemperaturen, so d^fi die Gliih- 
temperatur hier keine merkliclie Rollo spielt. Tm 
allgemeinen wird also dureh die vorliegenden Ver- 
suche die der Technik bereits bekannte Tatsache 
bestatigt, daB die hoheren Siliziumlegierungen wenig 
oder gar nicht altem, ein weiterer und sehr erheb- 
liclier Vorzug des Materials gegeniiber dem gewohn- 
lichen Dynamoblech,

V ersu ch e  m it n e u e ren  le g ie r te n  B lechen. 
Der AbschluB der bisher besprochenen Versuche liegt 
schon eine ganze Reilie von Jahren zuriick. In- 
zwischen ist es der Technik gelungen, erheblich rei- 
neres legiertes Materiał m it entsprechend giinstigeren 
magnetischen Eigenschaften herzustellen, und es war 
deshalb auch fiir die vorliegenden Yersuche von Inter- 
esse, auf Anregung seitens der Technik mit neuerem 
legiertem Blech eine systematische Untersuchung iiber 
den EinfluB der Hohe der Gluhtemperatur, der Ab- 
kiihlungsgeschwindigkeit und des wicderholten Aus- 
gliihens bei verschiedenen Temperaturen auszufiihren.

Das zur Verfugung stehende Blech von 0,5 mm 
Dicke hatte die chemische Zusammensetzung: Si 
=  4,09 %, C =  0,07 %, M n -  0,10 %, S =  0,008%, 
P  =  Spur; der Grundstoff bestand aus Elektrostahl.

Bei den rorliegenden Versuchen kam es darauf 
an, auch die technisch wichtigen Verlustziffem V 10 
und Y 15 zu bestimmen, d. h. die wattmetrisch ge- 
messenen Gesamtverluste fiir 1 kg Eisen und 50 Peri- 
oden bei den Induktionen 93 =  10 000 und 93 =  15000; 
man wiihlte daher fiir die Proben die Ringform, und 
zwar wurden jedesmal 10 kg ausgestanzter Einzel- 
ringe von 32 cm iiuBerem und 22 cm innerem Durch
messer, dic gleichmiiBig den samtlichen zur Verfiigung 
stehenden Blechtafeln entnommen waren, zu einem 
Probering zusammengefiigt und in dem friiher er- 
wahnten Gasofen-gegluht. Der GliihprozeB ging so 
vor sich, daB man moglichst rasch, d. h. innerhalb 
yon etwa 4 bis 6 st, die hiichste Gliihtemperatur zu 
erreichen suchte, 6 st lang auf dieser rerweiłte, beim 
łangsamen Abkiihłen die Temperatur pro Stunde um

rd. 20 bis 25 0 verringerte bis zu etwa 600 0 und den 
gut zugedeckten Ofen sich dann selbst iiberlicB; beim 
raschen Abkiihłen wurde der ganze Ofen aufgedeckt 
und nur die Dcckschiclit der Bleehe zur Vefmeidung 
der Osydation liegen gelassen, so daB derTemperatur- 
abfall in der ersten Stunde etwa 200 °, in der zweiten 
etwa 1500 betrug.

Die Art des Ausgliihons ist aus Zahlentafel 5 zu 
ersehen.

Dies Schema ist in etwas auderer Anordnung-auch 
aus Zahlentafel 6 ersichtlich, welche die Zusammen- 
stellung der erzielten Yersuchsergebnisse enthiilt.

Wo es das Schema gestattete, wurden natiirlieh 
mehrere Ringe glcichzeitig gegluht. Nach dem ersten 
Gliihen ergab es sich, daB auch die Messungsergeb- 
nisse der glcichzeitig gegliihten Ringe etwas, wenn 
auch im allgemeinen sehr wenig, voneinander ab- 
wichen; um nun auch fiir weitere Behandlung iden- 
tisches Ausgangsmaterial zu haben, wurden die ent- 
sprechenden Ringe noch sorgfiiltig gemischt und der 
weiteren Rechnung die auch in Zahlentafel 6 ange- 
gebenen Mittel aus den einzelnen Beobachtungen zu- 
grunde gelegt, nachdem man sich iiberzeugt hatte, 
daB diese Mittelwerte tatsachlicli fiir die gemischten 
Ringe giiltig seien. Hierauf ist es also zuriickzu- 
fiihren, daB in Zahlentafel 6 die gemeinsam gegliihten 
Ringe, z. B. 1 und 7, nach dem ersten Gliihen genau 
die gleichen Yerlustziffern aufweisen.

Die statische und wattmetrische Untersuchung der 
Ringe erfolgte im Mollingerschen Magnetisierungs- 
apparat. Dic crstere konnte wegen der geringen An- 
załil der hier vorhandenen Primarwindungen, die 
hochstens mit 30 Amp belastet werden durften, nur. 
bis zu einer Feldstiirke von etwa .§ =  65 durchgc- 
fiihrt werden. Dies geniigt zwar zur Charakteri- 
sierung und zur relativen Vergleichung des Yerlaufes 
der Magnetisierungskurvc, jedoch wiirde sieli bei 
doppelter Feldstiirke die Koerzitivkraft und die Re- 
manenz um einige Prozent vergroBcrt haben. Bei 
den wattmetrischen Messungen wurde die Verlust- 
ziffer bei 20 und 50 Perioden bestimmt, um Iiysterese- 
und Wirbelstromverlust trennen zu konnen.

Aus den in Zahlentafel 6 zusammcngestellten 
Yersuchsergebnissen geht hervor, daB die Abkiihlungs- 
geschwindigkeit nicht von erheblichcr Bedeutung ist, 
ja  daB sie bisweilen auf V 10 umgekehrt gewirkt hat 
ais auf V 15. Dagegen ist das Materiał nach dem Glii- 
łien bei 800 0 wesentlich besser ais nach dem Gliihen 
bei 1000 o, und zwar zeigt sich dies in der kłeineren 
Koerzitivkraft, der grdBeren MaSimalpermeabiliJfit 
und dem geringeren ^nachdemGliihen bei 800°; der 
Wirbelstromkoeffizient dagegen, der ja bei seiner
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auBergewdhnlich gerin- 
gen GroBe an sich viel 
unsiclierer ist, zcigt 
keine nachweisbaro Ab- 
liiingigkeit von der 
Gluhtemperatur, was 
ńisoforn mit den son
stigen Beobachtungen 
im Einklang steht, ais 
diese eino merkliche 
Abhangigkeit des spo- 
zifischen Widerstandes 
von der Gliihtempe- 
ratur niclit ergeben 
haben.

Was die Remanenz 
botrifft, so ist dicselbo 
vor dem GliUien auBer
ordentlich gering ;durch 
das Gluhen hat sio er- 
heblich zugenommon, 
und zwar durch dio 
niedrige Glilhtempera- 
tu r stlirker ais durch 
dio hohe, wenn auch 
dio absoluton Werte, 
vcrglichcn mit den frii- 
her gefundenen (vgl. 
z. B. Abb. 20), noch 
sehr niedrig sind.

Erhebliehes Intcrcsso 
bietet der EinfluB der 
Wiedcrholung des Glii- 
hens nach Zahlentafel 
6. Bei der Gliihtempe- 
ratur 8000 ergibt wie- 
derholtes Gluhen im 
allgemeinen eino, wenn 
auch sehr geringe, Ver- 
besserung (Ring 5 und 
G), bei der Gluhtempe- 
ratur 1000c dagegen 
eine erhebliche Yer- 
schleehterung (Ring 7 
und 8). Das bei 10000 
gegliihte Materiał kann 
durch erneutes Gluhen 
bei 8000 wieder etwas 
verbessert werden (Ring 
1 und 2), das bei 8000 
gegliihte dagegon wird 
durch erneutes Gluhen 
bei 10000 auBerordent
lich stark yerschlech- 
tert (Ring. 3 und 4). 
Immerhin aber sind die 
Werte nach dem Glu
hen bei 8000 und 
10000 noch betracht- 
lich niedriger ais die
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anderen Werte nach wicderholtem Gliihen bei 1000 0 
(Ring 3 und 4 gegen 7 und 8). Ueberall tr i t t  also 
hier der iiberlegene EinfluB der niedrigen Gliih- 
temperatur zutage, wahrend umgckchrt bei den 
zuerst hergestellten und untersuchten legierten 
Blechen von hohem Siliziumgehalt eino hohere Gliih- 
temperatur von 900 und 10000 die Koerzitivkraffc 
und somit auch den Hystereseverlust giinstig bcein- 
fluBtc. Der Grund fiir diesen anscheinenden Wider- 
spruch diirfte in dem unverhaltnismaBig hohen 
Kohlenstoffgehalt der friiheren Legierungen zu 
suchen sein, wie cr bei den neueren wóhl nirgends 
mehr vorkommt. Es ergibt sich daher aus den obigen 
Beobachtungen die Yorschrift, aucli beim legierten 
Blcch, ebenso wic bei dem normalen, die Gluhtempe
ratur nicht wesentlich hóhcr ais 800 0 zu wahlen.

E in fluB  des S iliz iu m z u sa tz e s . Alsim Jahre 
1900 B a r re t ,  B ro w n u n d  H e a d fie ld 1) dic Ergeb
nisse ihrer interessanten Versuche iiber die Magneti- 
sierbarkeit und den elektrischen Widerstand von 
Eisen-Aluminium- und Eisen - Siliziumlegierungen 
ver6ffentlichten, kam mir der Gedanke, den hohen 
spezifischen Widerstand der Siliziumlegierungen zur 
Verrmgerung des Wirbelstronwerlustes in Trans
formator- und Dynamoblechen zu benutzen, und es 
gelang, mehrere lcistungsfahige deutsclie Firmen zur 
Herstellung von Transformatorblech aus Silizium
legierungen zu v'eranlassen. Bald zeigte es sich, 
daB man noch melir erreicht hatte, ais man urspriing- 
lich envartete, denn nicht nur der Wirbelstromvcr- 
lust war entsprechend dem hoheren spezifischen 
Widerstand verringert, sondern auch der Hysterese- 
verlust war vielfach kleiner, die Permeabilitiit fiir 
niedrige Feldstarken groBer ais bei dem gewohnlichen 
Dynamoblech, so daB das sogenannte ,,legierte“ 
Blech im Transformatorenbau trotz der anfanglichen 
Schwierigkeit der Herstellung und des viel hoheren 
Preises das gewolinliche Materiał in kurzer Zeit 
vollstandig verdriingte. Es lag die Annahme nahe, 
und sie ist anfiinglich wohl auch allgemein gemacht 
worden, daB der Siliziumzusatz schlechtwcg die 
magnetischen Eigenschaften des Eisens verbcssere. 
Ware dies der Fali, dann muBte proportional dem 
zugesetzten Silizium die Koerzitivkraft abnehmen, 
die Maximalpermeabilitat und namentlich der Siitti- 
gungswert wachsen; das erstere trifft jedoch keines- 
wegs zu: Koerzitivkraft und Maximalpermeabilitat 
in Abluingigkeit von der Hohe des Sihziumgehaltes 
zeigen viehnelir keinerlei regelmaBigen Gang. Der 
deutlichste Gegenbeweis aber liegt in der Tatsache, 
daB der Siittigungswert 4 J  oo, dessen Gang in Ab- 
hangigkeit vom Siliziumgehalt durch die Beziehung 
auf S. 847 dargestellt wird, mit zunehmendem 
Siliziumgehalt nicht zu-, sondern sogar erheblich 
abnimmt; das Silizium wirkt also wic ein Fremd-

*) B a r ro t ,  B row n  und H e a d f ie ld :  ,,0 n  thoolectri- 
cal conductivity and magnetio permeability of yarious 
alloys of iron.“  Sciontific transaetions of tho Royal 
Dublin soeiety (2) Bd. 7, 1900; Journ. of tho institu t of 
tho cloctr. engineers 1902, S. 074,

Zahlentafel 7. K o e r z i t iy k r a f t  in  A bhangigkeifc 
y on  d e r  K o h le n s to ffo rm .

Be-
zelch-
nung1

C Si

K ociv. i t iT l :  r«f t

C
gelost

C ais 
Ze

mentit

beob- 
achtct 

▼or dcm 
Gluhen

nach 
dem 

Gluhen 
bei 700°

nach 
dem 

Gluhen 
bel 976°

1. • 2. 3. 4. 6. G. 7. 8.
Si 30 0,21 2,4 13 2,3 1,30 1,19 0,70
Si 50 0,29 4,5 18 2,9 1,26 0,65 0,69
Si 52 0,18 5,25 11 2,1 1,93 0,70 0,59
Si 85 0,34 8,35 20 3,2 6,56 4,60 0,70

korper, welcher den wirksamen Eisenquerschnitt 
verringert und den Siittigungswert infolgedessen 
herabsetzt, die magnetischen Eigenschaften des. 
Eisens also nicht verbcsscrt, sondern verschlechtert.

Da nun trotzdcm unter Umstiinden der Silizium
zusatz die magnetischen Eigenschaften giinstig be- 

. einfluBt, so muB angenommen werden, daB seine 
Wirkung nicht eine direkte, sondern eine indirekte ist, 
und zwar beseitigt unzweifelhaft das Silizium bis zu 
einem gewissen Grade den so schadlichen EinfluB 
des ais Verunreinigung ja  fast stets vorhandenen 
Kohlenstoffs. Hierfiir spricht beispielsweise folgende 
Ueberlegung:

Es ist bereits oben erwahnt worden, daB die 
Zunahme der Koerzitivkraft durch 1 % C etwa 
7,5 GauB betriigt, wenn der Kohlenstoff in Gestalt 
von Zementit vorhanden ist, dagegen mindestens
60 GauB, %venn er im Eisen gelóst ist. Nun befanden 
sich, wic schon erwahnt, unter den friilier unter
suchten Siliziumlegierungen in Stabform mehrere 
mit relatiy hohem Kohlenstoffgehalt, wie aus Zahlen
tafel 7 ersichtlich ist.

Dieser Kohlenstoffgehalt wiirde, wenn er im 
Materiał gelost enthalten gewesen ware, etwa die 
in der vierten Spalte enthaltenen Werte der Koerzitiv- 
kraft hervorgebracht haben, in Gestalt von Zementit 
aber etwa die Werte von Spalte 5, wenn man annimmt, 
daB das Grundmaterial ohne Kohlenstoff etwa eine 
Koerzitivkraft 0,7 gehabt hatte.. Tatsachlich waren 
fiir die Koerzitivkraft gefunden worden: vor dem 
Gliihen die Werte von Spalte 6, nach dem Gliihen 
bei 7000 die Werte von Spalte 7, nach dem Gliihen 
bei 975 0 die Werte von Spalte 8. Es ist hierbei zu 
bedenken, daB die beiden ersten Nummern, 30 und 
50, in Form dicker Blocke gegossen und dann erst 
auseinandergesehnitten worden waren, die beiden 
letzten 52 und 85 dagegen in Form diinner Stabe von 
etwa 1 cm Durchmesser; die letzteren liaben sich also 
rasch abgekiihlt, die ersteren langsam. Darauf ist 
es zuriickzufiihren, daB die Koerzitiykraft der beiden 
letzten vor dem Gliihen relativ hoch gewesen ist, 
namentlich diejenige von Nr. 85; hier ist offenbar 
ein kleiner Brucliteil von Kohlenstoff in Losung 
geblieben. Bei den drei anderen Legierungen aber 
ist durchweg die Koerzitivkraft schon vor dem 
Gliihen geringer, ais sie nach dem Kohlenstoffgehalt 
sein miiBte, wenn sich dieser in Form von Zementit 
im Materiał befunden hatte; es muB also schon bei
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der Abkuhlung nach dcm GuB ein Teil des Kohlcn- 
stoffs in Gestalt der ganz passiyen Temperkohle ab- 
geschieden worden sein. Nach 24stiindigem Gliihen 
bei 975 0 ist offenbar aller Kohlenstoffgelialt ais 
Temperkohle ausgeschieden, denn die Koerzitivkraft 
ist, wie Spalte 8 zeigt, so gering, wic sie nur nahezu 
reines Eisen besitzt, das fast keinen Kohlenstoff 
mehr enthalt. Bei den hoheren Siliziumlegieningen 
Nr. 50 und 52 ist dies sogar schon nach dcm Gliihen 
bei 700 0 der Fali, denn dic Koerzitivkraft ist, wio 
Spalte 7 zeigt, auch hier schon auf sehr geringe Be- 
triige gesunken.

Von demselben Gesichtspunkte aus lassen sich 
dic Erschcinungen erkliiren, welche man beim Hiir-
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*■
ten von Siliziumlegierungcn mit betrachtlichem 
Kohlenstoffgelialt erhalt. Auch wenn das Materiał 
vorher nieht gegluht war, ist doch die Koerzi- 
tivkraft, welche man nach dem Abschrecken erhalt, 
nicht annahernd so hocli wie beim reinen Kohlcn- 
stoffstahl von dem gleichen Kohlenstoffgelialt. Bei- 
spielsweise gab eine Siliziumlegierung mit 4,5 % Si 
und 0,29 %  C nach dcm Abschrecken bei 9500 die 
Kocrzitivkraft 6, wahrend ein reiner Kohlenstoff-

■ stahl von dem gleichen Kohlenstoffgelialt unter den- 
selben Vcrhiiltnisscn eine Koerzitivkraft von etwa 
33 gegeben haben wiirde. Noch viel auffalliger aber 
wird dies, wenn man das Materiał vorher liingcre
Zeit ausgliiht. Nachdem das gleiche Materiał
24 st bei 8000 ausgegliiht war, gab ein Abschrecken 
bei 8500 nur noch eine Koerzitivkraft von 0,76, so 
daB also sicher nicht eine Spur von Hartungskohle 
in diesem Materiał gcwesen sein kann. Diese Schliisse 
wurden bestatigtdurchdie chemische Analyse, welche 
die Firma Fried. Krupp ausfuhrte: Bei samtliehen

imtersucliten Proben, die bei verschiedenen Tcmpo- 
raturen gehiirtet waren, lieB sieli nur in  cineni Falle 
eine kleine Spur von Hartungskohle nachweisen, in 
allen iibrigen Fiillen bestand der betrachtliche Kohlen- 
stoffgehałt teilweise aus Zementit, teilweise aus 
Temperkohle.

Endlich hat in dieser Hinsicht auch die friiher 
bereits erwiihnte Tatsache ein gewisses Intercsse, 
daB bis zu 2,4 %  Si der erste Umwandlungspunkt 
noch genau zu erkennen ist, wahrend cr bei den 
hoheren Legierungen auch nicht mehr ąndeutungs- 
weise hervortritt, trotzdem der absołutc Betrag des 
Kohlenstoffgehaltes mit wachscndcm Siliziumgehalt 
bis zu 0,3 % ansteigt, so daB zu erwarteu gcwcscn 
ware, daB der erste Umwandlungspunkt sich auBer
ordentlich starlc bcmerkbar machen wiirde. DaB 
dies nicht der Fali ist, laBt sich wohl leaum anders 
erkliiren, ais daB bei diesen hohen Siliziumlegieningen 
dor yorhandene Perlitgehalt schon bei der langsamru

Abbildung 25.
Umwandlungspunkto der Aluminium-Lcgierungen.

Erwiirmung auf 8000 in Temperkohle iibergcfiihrt 
wird.

Nach allem kommen wir zu dem SchluB: Das Vor- 
handensein von Siuzium bewirkt teilweise schon 
wahrend der auf den GuB folgenden łangsamen Ab
kuhlung eine Ausscheidung eines Teiles des Kohlen- 
stoffgehaltes in Form von Temperkohle und ver- 
liindert auch bei rascher Abkuhlung bzw. beim Ab
schrecken die Bildung von griiBeren Mengen der so 
auBerordentlich schiidlichen Hartungskohle, die Ver- 
unreinigungen von Kohlenstoff treten vielmehr im 
wcsentlichen nur in der Form des viel weniger schacl- 
lichen Perlits auf. Aber auch dieser zersetzt sich, 
sowcit der Kohlenstoffgelialt nicht mit dem vor- 
handenen Sauerstoff gemeinsam ais Kohlenoxyd ent- 
weicht', bei mngerem Gliihen unter der Wirkung des 
Siliziums in Ferrit und Temperkohle und wird da- 
dureh in magnetischcr Beziehung fast ganz unschiid- 
lich. Um dies jedoch mit Sicherheit zu erreichen, 
mussen mindestens 3 bis 4 %  Si im Materiał vor- 
lianden sein.

Diese aus den Ergebnissen der Versuche gezogenen 
Schliisse werden dureh die mikrographischen Auf- 
nahmen von P. Goerens durchaus gestiitzt.

Aluminiumlegierungen.

Die Herstellung von Eisen-Aluminium-Legie
rungen von bestimmtem Prozentgehalt Aluminium 
bei sonst groBer Reinheit bietet erhebliehe Schwie- 
rigkeiten; um so dankenswerter war es, daB die 
Firma Krupp 9 yerschiedene Legierungen zwi-

l io
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scheu 0,5 %  und 10,5 %  Al anfertigte und die- 
selben auf Wunsch noch durch zwei besonders sorg- 
fiiltig hergcstelltc Proben mit etwa 10% Al, aber 
mit geringerem Kohlenstoffgehalt ergiinzte. Die 
gelieferten Platten wurden nicht wie bei den Silizium- 
legierungen aus dem Błock gesclinitten, sondern 
direkt gegossen. Das Auswalzen zu 0,5 mm dickem 
Blech gelang im Gegensatz zu den Siliziumlegierungen 
noch bei der hóchsten Legierung mit 10,5 %  Al, wenn 
auch sehr sehwer und unter Zuhilfenahme aller tecli- 
nischen Erfahrungen.

Die chemische Analyse ergab, daB die niedrigste 
Legierung, welche eigenthcli nur 0,02 %  Al enthalten 
sollte, tatsiichlich 0,5 %  enthielt, also einen immcrhin 
erheblichen Betrag, der namentlich den spezifischen 
Widerstand und den Tempcraturkoeffizicnten des 
Widerstandes stark beeinfJuBte; die Probe gestattete 
also nicht, wie beabsichtigt, auch die Wirkung 
kleinercr Zusiitze kennen zu lernen. Die Verunreini- 
gungen waren etwas niedriger ais bei den Silizium- 
legierungen, doćli stieg auch hier der Gehalt an 
Kohlenstoff bis auf 0,2 %, an Mangan bis 0,1 %, an 
Silizium bis 0,14 %.

D ic h te , W id e rs ta n d  und  T e m p e ra tu r -  
k o e ff iz ie n t des W id e rs ta n d e s . Die Abhiingig-

keit der Dichte yom Prozentgchalt p laBt sich bis 
zu 5,4 % Al darstellen durch dio Beziehung 

a =  7,865 — 0,1166 p, 
diejenige des Widerstandes je m u. mm3 .bis zu etwa 
4 %  Al durch

R =  0,099 +  0,11 p ;  

der gesamte Verlauf ist in Abb. 24 in Kurvenform 
gegeben, ebenso fiir den Temperaturkoeffizienten 
des Widerstandes; derletztere sinkt bei einer lOpro- 
zentigen Legierung auf etwa 0,035 %, wahrend der 
absolute Widerstand je m u. mm8 rd. 1 Ohm betragt.

Dies Materiał wiirde sich also yorziig- 
licli zu technisclien Vorschaltwider- 
standen eignen, zumal da es sich auch 
in Blechform auswalzen liiBt.

Ein Yergleich zwischen den Abb. 24 
und 18 zeigt die groBe Aelmlichkoit 
der Aluminium- mit den Siliziumle
gierungen nicht nur in qualitativer, 
sondern auch in quantitativer Bezie- 
liung; dies gilt auch noch fiir die Um- 
wandlungspunkte und im allgemeinen 
auch fiir die magnetischen Eigen
schaften.

Von den Umwandlungśpunkten, de
reń Diagramm durch Abb. 25 gegeben 
ist, wurde der zweite magnetometrisch 
fiir alle Legierungen bestimmt; er gab 
fiir steigende und fallende Temperaturen 
dieselben Werte, zeigte also lccinerlei 
Temperaturhysterese und sank mit 
wachsendem Aluminiumgehalt, und 
zwar bei 10 %  Al um etwa 100 °, 
wahrend umgekehrt der erste Um
wandlungspunkt stieg. Dieser wieś 
eine starkę Temperaturhysterese von 
40° bis 50° auf, die jedoeh nicht 
genau ermittelt werden konnte, da 
die Warmetonung bei sinkender Tem
peratur fiir samtliche Legierungen nur 
ganz schwach angedeutet war und auch 
bei steigender Temperatur nur bei den 
niedrigen Legierungen bis etwa 3 % 
Al merklich wurde. Yon der Bestim- 
mung des dritte.n Umwandlungspunktes 
sali man iiberhaupt ab.

Das Ausgliihen erfolgte bei den Temperaturen 
800 °, 900 °, 1000 11000 im Vakuum yon etwa
20 mm Hg.

Was die Form der M a g n e tis ie ru n g sk u rv o  
nach dem Ausgliihen betrifft, so wicderholt sich auch 
hier die schon bei AV-Materialicu und Si-Legierungen 
beobachtete Erscheinung, daB die Bleclie verhii,lt- 
nismaBig steil ansteigendc Hystereseschleifen, holie 
Remanenz und hohe Maiimalpermeabilitat besitzen, 
die Stiibe dagegen abgerundetere, flachere Schleifen; 
dio Masimalpcrmeabiiitat ist daher bei ihnen aucli 
unter Umstiindon weniger ais halb so hocli wie bei 
den Blechen. Dic dmch das Ausgliihen erzielte 
Yerbesserung (Yerringerung der Koerzitiykraft, Er-

Abbildung 26. Hj^terosesohleife von Stab Al 107 F nach dom Gliihen
bei 1100°.

-Pro ieFnach  dem &uhcn 
td  ->iOO°

--- ProbeCnoch c/emS/uhrn
bei m °

$ 70 TT 73 T J 79

Abbildung 27. Hysterescschloifen yon Blech Al 2.
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holiung der Matfimalper- 
meabilitiit) ist groBer bei 
den Bleclien ais bei den 
Staben und wiichst im 
allgemeinen mit der Gliih- 
temperatur, die magneti
schen Eigenschaften blei- 
bcn aber bei den vorlie- 
gehden Proben erheblich 
unter denjenigen der be- 
sten Siliziumlegierungen 
(beispielsweise sank die 
Kocrzitivkraft, die bei gu- 
ten legierten Bleclien etwa 
von der GróBenordnung 0,5 ist, nicht untor 0,74); 
insbesondere ist auch die A n fa n g sp e rm e a b ili ta t  
(Ilochstbetrag etwa 350) sehr viel kleiner und zeigt 
keine ausgesprochene Abhangigkeit vom Alumini- 
umzusatz.

Audi die S iittig u n g sw e rte  nehmen in ganz 
ahnliclier Weise mit steigendem Aluminiumgehalt ab, 
wie diejenigen der Siliziumlegierungen; sie lassen sich 
mit geringer Abwcichung darstellen durch die Be
ziehung

4 rc J oo=  21 040 — 570 p.

Die unter der Annahme berechneten Werte, dafi das 
Aluminium nur eine passive Rolle spielt, indem es 
das magnetische Eisen vcrdrangt, stimmen mit den 
beobachteten Werten recht gut iiberein.

Die R em an en z  sinkt bei Staben wie bei Bleclien 
mit wachsendem Aluminiumgelialt auBerordentlich 
stark, bei Stilben m it 10,7 %  Al nach dem Gliihen 
bei 100 0 bis auf 1680 (gesehert etwa 1550) (s. Abb. 26). 
EinVersuch, bei derartigem Materiał auch die Koerzi- 
tivkraft yon 0,84 GauB durch moglichste Beseiti- 
gung des Kohlenstoffgehaltes noch stark herunter- 
zudrucken und dadurch ein Materiał von auBer- 
gewohnlich guten Eigenschaften fiir dio Verwendung 
in bisher eisenlosen MeBinśtrumenten und in Me li
tra nsformatoren zu erhalten, miBlang; es ist zwar

Zahlentafel 8. E in f lu B  dos C -G e h a l ts  a u f  d ie  K ó o r z i t i  v k r a f t  d e r  
A lu m in iu m lo g ie ru n g o n .

Be- 
zclchnung; 
der Probc

C-Gehalt

%

Al-Gchalt

%

Ko«rzltlvkraft

bcrechnet beobachtet

C geloat C ala 
Zementlt

vor dem 
Gliihen

nach dcm 
Gliihen 

bel 1100 o
nach dem 

Abschrecken

1 2 3 i 6 C 7 8

Al 2 0,12 0,52 ca. 20 1,60 1,20 1,04 11,7
„ 32 0,13 3,19 21 1,68 1,08 0,97 3,8
„ 54 0,15 5,00 23 1,83 1,77 1,60 2,0
„ 107 0,10 10,152 18 1,45 0,90 0,84 1,3

fiir den gedachten Zweck dem gewohnliclien Eisen 
noch weit iiberlegcn, bleibt aber hinter dem oben 
erwahnten Elektrolyteisen weit zuriick.

Dic niedrigen Aluminiumlegierimgcn in Blecli- 
form zcigten nach dem Gliihen bei hoheren Tempe
raturen eine auBergewohnlich starkę, mit der Gluh
temperatur wachsende Verzerrung der Hysterese- 
kurve (Abb. 27 Probo F), die fiir das Vorhandensein 
yon abwcchselnd magnetisch harten und weichen 
Schicłiten spricht (vgl. die oben erwahnten Versuche 
mit einer Kombination von harten und weichen 
Stahlblechen) und die anscheinend auf dio Wirkung 
des Walzprozesscs zuriickziifuhren ist.

Die Verschlechterung der bei 800 0 und 1000 0 
gegliihten Bleche durch A lte ru n g  war sehr gering 
(im Durclischnitt etwa 2 %) und zeigte keine Ab- 
hiingigkeit von der Hohe der Gliihtemperatur.

Die gesamten Versuchscrgebmsse, namentlich 
auch diejenigen von besonderen Abschrcckversuchen 
(Zahlentafel 8, vgl. die entsprechenden Ausfiihrungen 
bei den Siliziumlegierungen S. 905), sprechen dafiir, 
daB auch der Aluminiumzusatz, ebenso wie der 
Siliziumzusatz, in magnetischer Beziehung nur in- 
direkt verbessernd wirkt, indem er dic Bildung von 
Hartungskohle verhindert und die Umwandlung von 
perlitischer Kohle in eine andere, magnetisch weniger 
schadliche Form begunstigt. (Sohlufi folgt.)

Piane zum Umbau der industriellen Interessenvertretungen 
unter besonderer Berucksichtigung der Eisenindustrie.

Von Syndikus E r n s t  H e i n  s o n  in Dusseldorf.

I  | i e  zum Teil seit Jahrzehnten  bestehende 
Organisation der wirtschaftlichen und sozial- 

politisclicn Interessem rertretung der Industrie in 
Yerbiinden bietet ein Bild so grofler Vei'schieden- 
hcit, daiS es nicht fiir jeden leicht ist, sich in der 
Menge der bestehenden Verbande zurechtzufinden 
und die Abgrenzung der Zwecke der Yerbilnde 
richtig zu erkennen. Und doch wird dieses mannig- 
faltige, fiir den AuBenstehenden bisweilen ver- 
worrene Bild klarer, so bald man sich die Grund- 
linien vor Augen ha.lt, nach denen der i n n e r e  
A u f b a u  d e r  Y e r b S n d e  sich vollzogen hat.

Die wirtschaftlichen industriererb&nde sowohl 
wie die Arbeitgeberverbiinde zerfallen ihrem Auf
bau nach in zwei G ruppen: In  F a c h y  e r b & n d e ,  
die sich auf einen bestimmten Gewerbezweig be- 
sebriinken, und in g e m i s c l i t - g e w e r b l i e k e  
Y e r b i l n d e ,  in denen eine grofie Anzahl von 
Gewerbezweigen yertreten sind. Die Fachyerbande 
erstrecken sich im allgemeinen iiber ein zusammen- 
hiingendes W irtschaftsgebiet oder iiber das 
ganze Reich, wogegen die gemischt-gewerblichen 
sich meistens ortlich, proyinziell oder fiir den 
Bereich eines Bundesstaates gebildet liaben.
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Es entspricht der Natur der V ertretung 
w i r t s c h a f  t l i  c h o r  Aufgaben, daB die w i r t 
s c h a f  t l i  cli en V e r  bi tu d e  sich in der Haupt- 
sache nach facblichen GrundsUtzen aufbauen. Der 
Begriff „fachlich'® hat dabei aber einen engeren, 
dic einzelnen Erzeugungsstufen eines Gcwerbe- 
zweiges erfassenden, oder einen weiteren, den 
gesainten Gewerbezweig ergreifenden Umfang. 
Bezeichnende Beispielc fiirbeide Ar ten des engeren 
und weiteren Begriffs sind auch in der Eisen- 
und Stablindustrie yorhanden. D er umfassendste 
Yerband yon eisen- und stalilindustricllen Finnen 
ist der Y e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n -  u n d  
S t a h l i n d u s  t r i  e l l e r  mit seinen nach w irt- 
schaftsgeographischen Gesichtspunkten gebildeten 
Gruppen. In ihnen sind silmtliche Erzcugungs- 
und W eiterverarbeitungsstufen der deutschen 
Eisen- und Stablindustrie yertreten  neben Iloch- 
ofen-, Stalli- und W alzwerken, Prefi- und Hammer- 
werken Eisenbau, W erften, Drahtverfeinerungs- 
fabriken, Kabel- und elektrotechnischc Industrie, 
Maschinenbau und die Kleineisen-Industrie. Die 
Gruppen des Yereins yerkorpern in sich dic ge- 
samte Eisen- und Stablindustrie eines grofien, 
geschlossenen wirtschaftsgeographischen Gebietes. 
So bezeiclinen sich mit Recht z. B. die n o r d -  
w es  t l i  e h e ,  die s t i d w e s t l i c h e  und die o s t  - 
l i c h e  G r u p p e  ais die berufene wirtschaftliche 
Y ertretung der r h e i n i s c i i - w e s t f a l i s c h e n ,  
s a a r - 1  o t h r i n g i s c h e n  und o b e r s c h l e s i -  
s cli en  gesainten Eisen- und Staliiindustrie und 
werden ais solche auch seit Jahrzelinten von 
Vo]ks\rertretungenundBehordenbehandelt. AuBer 
diesen ais im weitesten Begriff faćlilich zu be- 
zeichnenden Vereinen sind in der Eisen- und 
Stablindustrie bedeutende Fachverbilnde vorhan- 
dęn, die unter den oben gekennzeichneten engeren 
Begriff fallcn; schon die Aufzahlung einer Reihe 
von Namen dieser Verbande gibt ein Bild der 
Abgrenzung ilires fachlichen Aufbaues. Ais Bei- 
spiele seien genannt: V e r e i n i g u n g  d e u t s c h e r  
E d e l s t a h l w e r k e , D e u t s c h e r  E i s e n b a u -  
Y e r b a n d ,  Y e r e i n  d e u t s c h e r  S c h i f f s -  
w e r f t e n ,  V e r e i n  d e u t s c h e r  L o k o m o t i y -  
f a b r i k e n ,  V e r e i n  d e u t s c h e r  M a s c h i n e n 
b a u  a n s t a l t e n .  Vielfach sind die eisen- und 
stahlindustriellen Firmen Mitglied sowohl ilires 
Sonderverbandes wie auch des Vereins deutscher 
Eisen- und Stahlindustricller, zuweilen sind sogar 
die Sonderfaclryerbando korperschaftliche Mit- 
glieder des letztgenannten Yereins. Das ist 
einer wirksamen Interessenyertretung der Eisen- 
und Stablindustrie mehr niitzlich ais liindęr- 
licii gewesen. Die Sonderverbilnde bearbeiten 
dic besondern Fragen ihres Tatigkcitsgebietes, 
wie Aufstellung von Lioferungs- und Abnahme- 
sowie Zahlungsbedingungen, Ausbildung von Lelir- 
lingen und Facharbeitern und Aehnliches, wogegen 
der Verein deutscher Eisen-und Stahlindustrieller 
zunachst in seinen Gruppen alle Angelegenheiten 
verfolgt, die die gesamte Eisen- und Staliiindustrie

der einzelnen Industrie-Gebiete betreffen, um 
schliefilich im Yerein selbst die gesamten Inter- 
essen der deutschen Eiśen- und Stablindustrie 
zu vertreten . Durch diese A rt der Tiitigkeit 
hat der Verein sich ais die geeignetste Stello 
erwiesen, einen Ausgleich innerhalb der Auf
gaben nicht nur seiner Gruppen, sondern auch 
zwischen Gruppen und Sonderverbiinden herbei- 
zufilhren. So ist z. B. im Jahre  1917 durch seine 
Vermittlung die Aufstellung eines Zolltarifentwurfes 
gelungon, dem, von einer gerhigfiigigen Ausnaiime 
abgeselien, die gesamte eisen-und stahlschaffende 
und erzeugende Industrie zugestimmt bat.

Neben diesen fachlichen Verbiinden finden wir 
aber auch in der wirtscliaftlichen Zweckvertretung 
der Industrie Yerbande, die sich nach ortlichcn, 
provinziellen oder bundcsstaatlichen Grundsiltzen 
aufbauen. Ais bekannteste seien erwiihnt: der 
Y e r e i n  z u r  W  a li r  u n g d e r  g e r a e i n s a m e n  
w i r t s c h a f t l i c l i e n  I n t e r e s s e n  in R h e i n 
l a n d  u n d  W e s t f a l e n ,  der V e r b a n d  d e r  s a c li-  
s i s c l i e n  I n d u s t r i e l l e n  und der b a y  r i s c h e n  
I n d u  s t r i  e l l e n .  Sie umfassen alle in einem 
Orte, einer Provinz oder einem Bundesstaate 
ansassigen Gewerbezweige und stellen somit Y er

bande auf gemisclit-gewerblicher Grundlage dar. 
Die Mitglieder dieser Verbilnde sind natiirlich auch 
haufig gleichzeitig dem fiir ihren Gewerbezweig 
bestehenden Fachverband engeren oder weiteren 
Begriffes angeschlossen.

Die wirtscliaftlichen Fach- wie gemisclit-ge- 
werblichen Veibiinde vereinigen sich gemeinsam 
in Spitzenverbande. Bis zum 12. April ds. Js. 
bestanden ais Spitzenverbande der Z e n t r a i  - 
y e r b a n d  d e u t s c h e r  I n d u s t r i  e l l e r  und 
der B u n d  d e r  I n d u s t r i e l l e n ,  die sich vor 
Jaliren haufig sehr zum Schaden der deutschen 
Industrie grimmig befelideten, sich aber bei Kriegs- 
ausbruch unter dem Eindruck des Burgfriedens 
zum K r i e g s a u s s c h u C  d e r  d e u t s c h e n  I n 
d u s t r i e  zusaminenfanden und im Februar 1918 
durch den D e u t s c h e n  I n d u s  t r i  e r  a t eine 
weitere Stufe in der Entwicklung zum Einheits- 
bau der gesamten deutschen Industrie bildeten.

Ein iihnliches Bild, wio das yorhin geschil- 
derto, bietet der Aufbau der Arbeitgeberyerbande. 
Auch hier finden wir den Unterschied in facli- 
lichem und gemischt-gewerblichem Aufbau. Die 
Regelung der Arbeitsverhaltnisse eines Betriebes 
hangt aber in yiel hoherem MaCe von ortlichen 
Bedingungen ab ais die wirtscliaftlichen 13cdiirf- 
nisse und Forderungen. Zwar sind fiir das Ar- 
beitsyerhaitnis in einem Industriezweig auch be- 
sondere Bestimmungen getroffen worden, die im 
Bereich eines Bundesstaates oder des ganzen Rei- 
ches gclten; es sei nur an die ehemalige preufiische 
Verordnung iiber die N achtarbeit Jugendlicher in 
Feuerbetrieben und an die Bundesratsverordnung 
iiber die Anlagen in der Grofi-Eiseuindustrie er- 
innert. Es lafit sich aber nicht yerkennen, dafi 
die Arbeitsyerhaltnisse in hohem MaCe von ort-
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liclien Bedingungen bestimmt werden. Die Ąr- 
beitgeberverbande zeigen dalier entweder einen 
gemisclit-gewerblichen ortlichen oder einen facli- 
lichen Aufbau, der sich iiber einen ganzen Industrie- 
z weig erstreckt, aberdurcli wirtschaftsgeographisch 
begrenzte, meistens ortliclie Untergliederung zu 
erkennen gibt, dafi die Arbeitsverhaltn,isse und 
somit die Aufgaben eines Arbeitgeberverbandes 
in starkerem  Mafie yon ortlichen Bedingungen 
abhilngig sind ais der Tatigkeitsbereich der wirt- 
schaftlichen Verbiinde. Die gemischt-gewerblichen 
Arbeitgeberverbando findet man ais rein lokale 
Einrichtungen oder ais Landesverbande. Von den 
fachlichen Arbeitgeberverbilnden mit ortliclier 
Untergliederung sei ais Beispiel aus der Eisen- 
und Stahlindustrie dor A r  b e i t  g e b e r  v e r b a n d 
fiir  den  B e z i r k  d e r  n o r d w e s t l i c h e i i  G r u p p e  
des Y e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n -  und  S t a h l -  
i n d u s t r i e l l e r  .genannt. E r stellt die Vertretung 
der Arbeitgeberinteressen des rheinisch-westfali- 
sclien Industriegebietes dat, ohne Unterschied, ob 
es sich um eisen- und stahlerzeugende oder ver- 
arbeitende Industrie handelt. E r  teilt sich in 
eine Anzahl ortliclier Bezirke, die im wesentlichen 
die wichtigsten Industrieorte des rheinisch-west- 
falisclien Industriegebietes umfassen und die zum 
Teil eigene, aber in engem Zusammenhang mit 
der Ilauptgeschaftsfiihrung stehende Arbeitgeber- 
vereinigungen bilden.

Den gleichen Zwiespalt, der durch das friihere 
Nebeneinanderbestehen yon Zentralverband deut- 
scher Industrieller und Bund der Industriellen 
in der wirtschaftliehen Interessenvertretung der 
deutschen Industrie yorhanden war, findet man 
bis 1913 aucli in ihrer sozialpolitischen Interessen- 
vertretung. Dem Zentralyerband entsprach in 
dieser Beziehung die H a u p t s t e l l e  d e u t s c h e r  
A r b e i t g e b e r v e r b a n d e ,  dem Bund der V e r -  
e i n  d e r  d e u t s c h e n  A r b e i  t  g e b  e r v e r -  
b a n d e .  Der Griinder des letzteren war der 
„ G e s a m t v e r b a n d  d e u t s c h e r  M e t a l l i n -  
d u s t r i e l l e r “, der schon 1890 durch seine 
Satzungen erkennen liefi, dafi er seine Ilaupt- 
tatigkeit in der V ertretung der A r b e i t g e b e r 
interessen seiner Mitglieder erblickte. E rst 
14 Jahre spater, seit 1904, begann die Industrie 
sich in Arbeitgeberyerbanden zusammenzuschlie- 
flen, dereń Spitzenyerbande die obengenannt^n: 
Hauptstelle und Yerein, waren. Die zunehmende 
Streikbewegung im DeutschenReich und die wei- 
tere Anspannung der sozialpolitischen Yerhaltriisse 
bewirkten schliefilich 1913 den Zusammenschlufi 
von Hauptstelle und Verein in die „ V e r e i n i -  
g u n g  d e r  d e u t s c h e n A r b e i t g e b e r y e r b a n d e “.

Mit diesen Darlegungen ist in kurzeń Strichen 
ein Bild der wirtschaftliehen und sozialpolitischen 
Interessenvertretungen der deutschen Eisen- und 
Stahlindustrie gegeben, wie sie vor dem Umsturz be- 
standen haben. Die staatsreclitliche und politische 
Umwalzung, die mit dem 9. November 1918 ein- 
setzte, hat vorlaufig an diesem Bestand noch

wenig geandert. Es sind aber neue Gebilde und 
neue Vorschlage und Entwurfe entstanden, die 
auch die wirtschaftliehen und sozialpolitischen 
Interessenvertretungen der Industrie in ilirem 
Aufbau wie in ihrer Tatigkeit stark  beeinflussen 
werden. Bevor zu einer Scliilderung dieser neuen 
Vorgange geschritten wird, ist es aber gerade 
zum-Yerstandnis dieser neuen Eutwicklung notig, 
in kurzeń Satzen auf das Verhallnis der Industrie- 
verbande und Arbeitgeberverbande zu den Ver- 
einigungen der Arbeitnehmer, also den G e- 
w e r  k  s cli a f t  e n , einzugehen. Die T atigkeit der 
Gewerkschaften erstreckt sich vor allem auf die 
Erreichung besserer Arbeitsbedingungen fiir die 
Arbeiter. Trotz des engen Zusammenhanges dieser 
Pragen mit den wirtschaftliehen Bedingungen und 
Erfordernissen der Industrie haben sich die Ge
werkschaften nur ganz selten auch mit wirt- 
schaftlichen Dingen beschaftigt. Es ist dalier 
klar, dafi, ganz abgesehen von dem ablehnenden 
Standpunkt der Industrieverbande, weder eine 
Fuhlungnahme noch irgendein Beruhrungspunkt 
zwischen den wirtschaftliehen Interessenvertre- 
tungen und den Gewerkschaften bestanden hat. 
Es entspricht aber den Aufgaben der Arbeit- 
geberyerbiinde, daB zum mindesten sacliliche Be- 
riihrungspunkte zwischen ilinen und den Gewerk
schaften yorhanden sind; auch bei der groBen 
Anzahl von Arbeitgeberyerbanden, die sich den 
Gewerkschaften gegeniiber ablelmend yerhalten 
haben und sie ais berechtigte Y ertretung der 
Arbeiterschaft nicht haben anerkennen konnen, 
weil die Arbeiter, wie z. B. in der Eisen- und 
Stahlindustrie, nur zu einem kleinen Bruchteil 
Mitglieder der Gewerkschaften sind, die Gewerk
schaften aber unter standiger Beunruhigung des 
Gewerbes und in scharfer Kampfstellung gegen 
die Arbeitgeber yersucht haben, Anhang unter 
den Arbeitern zugewinnen. Aber auch die anderen 
Arbeitgeberyerbande, die mit den Gewerkschaften 
verhandelt oder gar Tarife mit ilinen abgcschlossen 
haben, konnten wegen des Klassenkampfcharakters 
der Gewerkschaften zu einem noch nicht einmal 
vorubergehenden friedlichen Einvernelimen kom
men. Der soziale Burgfrieden, den der Ausbrucli 
des Krieges brachte, hat hierin insofern geandert, 
ais fiir eine Reihe von Gewerbezweigen, in denen 
Tarifvertrage bestanden, besondere Abkommen 
zwischen Arbeitgeberyerbanden und Gewerkschaf
ten getroff en worden sind, die man A r b e i t s -  
g e m e i n s c l i a f t e n  nennt und die den Zweck 
yerfolgen, durch Zusammenarbeiten zwischen Unter- 
nelimernundGewerkschaften vorallem Arbeitsgele- 
genheit zu schaffen. Die mit der Fortdauer des 
Krieges zunehmenden Schwierigkeiten in der 
Lebensmittelversorgung, in der Unterbringung 
der Kriegsbeschadigten haben dann dazu beige- 
tragen, daB die Gewerkschaftsfiihrer z. B. in 
Schwerstarbeiterausschiissen und in den Organisa- 
tionen der Kriegsbeschadigtenfiirsorge aucli mit 
solchen Kreisen in Beriihrung gekommen sind,
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die sich ihnen aus den dargelegten Griinden ab- 
lehnend gegeuiiber verhalten haben. So ist 
in manchcr Beziehung durch gemeinsame T atig
keit fiir die Allgemeinheit der Bodeh fu r ein 
Zusammengehen schon vorbereitet gewesen. Die 
Notwendigkeit des Einvernehmens aller Deutschen 
in den schwierigen gefahrvolien Zeiten wilhrend 
des Riickzuges unserer Truppen und die auf unser 
Waffenstillstandsangebot. folgende UngewiBlieit 
iiber das Verhalten unserer Feinde und die etwaige 
Notwendigkeit auf weiteren bewaffneten W ider
stand unserseits haben dann bei den fiihrenden 
Mannom der Industrie wie der Gewerkschaftcn 
den schon 1917 aufgetauchten Gedanken aus- 
fiihren lassen, sich zu gemeinsamer Arbeit zu- 
sammenzufiudeń. Es bedarf der besonderen Her- 
vorhebung, daB gerade die ais Scharfmacher 
verscbrienen beiden Gewerbezweigo, der rliei- 
nisch-westfiilische Bergbau und die rheinisch- 
westfalischc Eisen- und Stablindustrie, durch ihre 
berufenen Y ertretungen mit den fiir sie in Bc- 
traclit kommenden Gewerkschaften in diesen 
Wocheu v o r  der Reyolution, in denen noch 
niemand die baldige staatsrechtlicbe und w irt
schaftliche Umwalżung fiir moglich hielt,' Arbeits- 
gemeinschaften abgeschlossen haben. Die Verband- 
lungen hatten bereits im Oktober 1918 zu prak- 
tischen Ergebnissen iiber die Regeluug der Ar- 
beitszeit und zu einer Aussprache iiber Arbeits- 
bescliaffung, Arbeitsvermittlung, Schaffung von 
K ollektiw ereinbarungen und tthnliche wichtigen 
Fragen des Arbeitsverhaltnisses gefiihrt. Die 
Yerhandlungen iiber diese letztgenannten waren 
initten in der Entwicklung, ais dio Revolution 
ausbrach, die ihrer ganzen A rt nach nicht nur 
eine politische, sondern auch eine soziale war. 
Schon in ihren ersten Tagen sind in Berlin die 
Fiihrer der Zentralverbande der Arbeitgeber und 
Arbeiter zusammengetreten und haben die soge- 
nannt.cn B e r l i n e r  V e r e i n b a r u n g e n  v o m
15.  N o v e m b e r  19 1 8  g e s  c h i  os  s en .  In 
diesem Abkoramen werden die Gewerkschaften 
von den maBgebenden Unternehmeiwerbanden ais 
die berufene Interessenvertretung der Arbeit- 
nelimerschaft anerkannt. ‘ AuBerdem hat es die 
Regelung wichtiger Arbeitsbedingungen gebracht, 
u. a. die Einfubrung der achtstiindigen Arbeits- 
zeit. Zur Durchfiihrung der Vereinbat-ungen, zur 
A ufrechterhaltung des W irtschaftslebens und zur 
Sicherung der Existcnzmoglichkeit der Arbeit- 
nehmerschaft ist ein ZentralauschuB vorgeselien, 
der von den beteiligten Arbeitgeber- und Arbeit- 
nehmerorganisationen auf paritatischer Grundlage 
mit beruflich gegliedertem Unterbau errichtet 
werden soli. Dieser ZentralausschuB ist dann mit 
den yorllufigen Satzungen vom 4: Dezember 1918 
alś A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  f i i r  d i e  i n d u -  
s t r i e l l e n  u n d  g e w e r b l i c h e n  A r b e i t 
g e b e r  u n d  A r b e i t n e h m e r  D e u t s c h l a n d s  
gegriindet worden. Ueber den Geist, der diesem 
Zusammenschlufi zugrunde liegt, unterrichten die

einfiihrenden W orte dieser Satzung: „Durcli-
drungen von der Erkenntnis und der Y erant- 
wortuug, daB die W iederaufrichtung unserer Volks- 
w irtschaft die Zusammenfassung aller wirtschaft- 
lichen und geistigen K rafte und allseitiges ein- 
trachtiges Zusammenarbeiten verlangt, schliefien 
sich die Organisationen der industriellen und 
gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu 
einer Arbeitsgemeinschaft zusammen. Zweck der 
Arbeitsgemeinschaft. ist die gemeinsame Losung 
aller die Industrie und das Gewerbe Deutschlands 
beriihrenden wirtschaftlichen und sozialen Fragen 
sowie aller sie betreffenden Gesetzgebungs- und 
Verwaltungsangelegenheiten.“ Im Gegensatz zu 
dem in den obengenannten Berliner Vereinha- 
rungen gegebenen Uinfange der Tatigkeit will 
also die Arbeitsgemeinschaft auBer der Behand
lung der sozialen Fragen auch die w irtschaft
lichen Angelegenheiten gemeinsam zwischen A r
beitgeber- und Arbeitnehmerorganisation be- 
handeln. Damit greift*sie naturlich zunachst in 
den Tatigkeitsbereich der schon seit Jahrzehnten 
bestehenden wichtigen wirtschaftlichen Interessen- 
verbande, vor allen Dingen der Spitzenverbande, 
wie des Zentralverbandes der deutschen Industrie 
und Bund der Industriellen, ein. In dem ersten E n t
wurf der Satzungen war eigentiimlicherweise ein 
Bindeglied zwischen diesen Spitzenverbanden und 
der Arbeitsgemeinschaft nicht gegeben. Die in- 
zwischen fortgefuhrten Yerhandlungen haben aber 
zu dem Ergebnis gefiihrt, • daB unter Beibehaltung 
der paritatischen Grundlage auf der einen Seite 
die bestehenden wirtschaftlichen Verbande der 
Unternehmer in dem gleichen Mafie an dem Auf- 
bau der Arbeitsgemeinschaft beteiligt sind wie 
die Gewerkschaften. Diese Arbeitsgemeinschaft. 
ist aber leider in der Zwischenzeit. bisher nicht 
in dem Mafie wirksam gewesen, wie es ihren 
Zwecken entsprechen wurde. Das liegt zum gro fi- 
ten Teil an der Zunahme der radikalen Bewe- 
gung, die schlieBlich zum Bolschewismus und 
Spartakismus gefiihrt und die den Gewerkschaften, 
den H aupttragern der Arbeitsgemeinschaft auf 
seiten der Arbeitnehmer, eine Einschrankung ih rer 
Anhangerschaft gebracht hat. Inzwischen hat 
aber der 9. Gewerkschaftskongrefl in N urnberg 
getJigt, in dem mit grofier Mehrheit sich die 
Gewerkschaften zu den Grundsatzen der Arbeits- 
gemeinschaft bekannt haben, und es ist zu er- 
warten, daB von je tz t  ab die Arbeitsgemeinschaft in 
groBerem Umfange ihre Tatigkeit aufnehmen kann.

Die Arbeitsgemeinschaft selbst wird nach dem 
je tz t geplanten Aufbau in Unterarbeitsgemein- 
schaften zerfallen, die in den einzelnen Gewerbe- 
zweigen gebildet werden. Fiir die Eisen- und 
Stablindustrie ist z. B. eine A r b e i t s g e m e i n 
s c h a f t  f i i r  d i e  d e u t s c h e  E i s e n -  u n d  
Me 11i l l I n d u s t r i e  gegrundet worden, die unter 
weitgehender Anwendung des Grundsatzes der be- 
rufliclien Selbstverwaltung die Organisationen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer der eisen- und me-
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tallschaffenden und -verarbeitenden Industrie in 
sich yereinigt.

Diese Umanderungen und Neubildungen in der 
V ertretung der wirtschaftlichen und sozialen In ter
essen, die sich unter Berucksichtigung der Gleich- 
berechtigung vor allem auf facliliche Grundlage 
stellen, konnten naturlich auch nicht ohne Einflufi 
bleiben auf die beiden wichtigsten Spitzenverbande 
der Industrie, den Zentralverband deutscher In- 
dustriellerund den Bund der Industriellen. W ir 
erwtthnten schon, daB durch den Krieg bereits 
ein Zusamineuschlufi der beiden Verbande in den 
Kriegsaussehufi der deutschen Industrie und spater- 
hin in den Deutschen Industrierat erfolgt ist. 
Der paritatische Aufbau der Arbeitsgemeinschaft 
hat es erforderlich gemacht, dafi auch die in
dustriellen Vertretungen ein geschlossenes Ganze 
bildeten. Am 12. April 1919 ist daher der R e ic lis -  
v e r b a n d  d e r  d e u t s c h e n  I n d u s t r i e  ge- 
grundet worden, der die endgiiltige Yerschmelzung 
der beiden bisherigen Spitzenverbande gebracht 
hat. Das Schwergebiet des Aufbaues dieses Reiclis- 
verbandes liegt zunachst ebenfalls in dem fach- 
lichen Aufbau. Es sind fiir jeden Industriezweig 
besondere Fachgruppen vorgesehen, die ihre Ge- 
schaftsordnung selbstandig regeln, jedoch einen 
ausschlaggebenden Efnflufi auf die Organe de8 
Reichsverbandes, die Mitgliederversammlung, den 
Hauptausschufi und den Vorstand haben. Fiir 
die Eisen-, Stahl- und Metallindustrie sind acht 
solcher Fachgruppen vorgesehen, und zw ar:

1. Gruppe der Eisen und Stahl erzeugen- 
den Industrie,

2. Gruppe der Metali und Metallhalbzeug 
erzeugenden Industrie,

3. Gruppe des Maschinenbaues,
4. Gruppe des Eisen-, Dampfkessel- und 

Apparatebaues,
5. Gruppe des Eisenbahnwagenbaues, der 

Motorfahrzeug- und Eahrradindustrie,
6. Gruppe der Iileineisenindustrie,
7. Gruppe der Elektrotechnik, Feimnechanik 

und Optik,
8. Gruppe der Metallwarenindustrie.

Ob aber diese Gruppeneinteilung eine endgiiltige 
ist, steht noch nicht fest, da verschiedene Zweige 
der Eisen- und Stahlindustrie, die in diesen Gruppen 
enthalten sind, eigene Fachgruppen bilden wollen.

Dą die Arbeitsgemeinschaft aufier den w irt- 
sehaftlichen Fragen auch die sozialpolitischen be- 
handeln will, so ist es naturlich notwendig, dafi der 
bestehende Spitzenverbard der Arbeitgeberver- 
bande ebenfalls in eine engc Fftlilung mit dem Reiclis- 
verband treten mussen. Es ist daher vorgesehen, 
dafi die Vereinigung der deutschen Ai-beltgeber- 
verbande eine besondere selbstandige sozialpoli- 
tische Abteilung des Reichsverbandes bilden soli.

W ir haben schon zu Anfang unserer Ausfuh- 
rungen darauf hingewiesen, dafi die wirtschaft
lichen Interessen auch in gemischt-gewerblichen 
Landesverbanden vertreten  werden. Es ist natiir-

lich nicht angangig, die schon seit langeinbestehen- 
den Laudesverbande bei der Griindung des Reiclis- 
verbandes aufzulosen, zumal in geschlossenen 
Wirtschaftsgebioten oder einzelnen Bundesstaaten 
diese gemischt-gewerblichen Landesverbande ihre 
volle Berechtigung haben. D er Reichsyerband 
der deutschen Industrie hat dann auch diese Ver- 
bande dadurch anerkannt, dafi sie Ebenfalls in 
seinen Organen vertreten  sein. konnen.

Da unsere wirtschaftlichen und politischen 
Zustande mindestens.bis zumFriedensschluB standig 
in Flufi waren, ist naturlich die Durchfulirung 
dieses in obigen Ausfuhrungen dargelegten Auf
baues der Arbeitsgemeinschaft und des Reiclis- 
verbandes nicht in vollem Umfange mogl.ich ge- 
wesen. Dadurch hat naturgemaB auch die Tatig- 
keit beider Einrichtungen gelitten. W enn w ir 
auch inzwischen noch nicht zu einer vollen Klar- 
heit gekommen sind, so werden zweifellos der Frie- 
densschlufi und die dem deutschen Volkeauferlegten 
Verpflichtungen eine gewisse Grundlage bilden, 
auf der je tz t die Arbeit beginnen kann. Industrie 
und Gewerkschaften haben sich in liberwaltigender 
Mehrheit fiir den Grundsatz der Arboitsgeinein- 
schaft, die gemeinsame Begelung der w irtschaft
lichen und sozialen Fragen auf paritatischer Grund
lage entschieden.

W ir haben bisher lediglich von den w irt
schaftlichen und sozialen Inseressenvertretungen 
der Industrie und der Arbeitnehinerschaft ge- 
sprochen. Es ist notwendig, auch nocli mit ein 
paar kurzeń W orten darauf hinzuweisen, inwiefern 
an eine Umbildung der kaufmannischen Verbandet 
also der K a r t e l l e  u n d  S y n d i k a t e ,  gedacht 
ist. Das Reichswirtschaftsministerium hat durch 
den Gedanken der Planw irtschaft diesen Umbau 
beabsichtigt.1). Es ist dabei von dem Gedanken 
ausgegangen, dafi auch die wirtschaftlich - kauf
mannischen Interessen von der Gesamtheit aller 
davon beriilirten Kreise getragen werden mussen, 
und hat deshalb die Griindung von Zweck- oder 
Dachverbanden geplant, in denen Erzeuger, Ab- 
nehmer und Arbeitnehmer gemeinscliaftlich die 
kaufmannisch wirtschaftlichen Angelegenheiten 
eines Industriezweiges behandeln sollen. Die 
Planwirtschaft selbst ist durch die Personal-Aen- 
derungen im Reichswirtschaftsministerium wcnig- 
stens in der zuachst vorgesehenen Form erledigt. 
Der Gedanke der Solidaritat aller in B etracht 
kommenden Kreise ist aber noch dadurch aufrecht- 
erhalten, dafi das Reichswirtschaftsministerium 
beabsichtigt, bei der notwendigen Beibelialtung 
der Ausfuhrregelung die seit Kriegsausbruch be- 
stehenden Zentralstellen fiir Ausfulirbewilligungen 
auszubauen und ihnen eine Yollversammlung und 
einen Aufienhandelsausschufi anzugliederu, in dem 
Erzeuger, Abnehmer und Arbeitnehmer re rtre ten  
sind. F iir einzelne Industrien, wie die Metali- UHd

*) Deber die Grimdziige der Planwirtschaft und ihre 
Anwendung auf die Eisen- und Stahlindustrie vgl. St. u. B. 
1919, 3. Juli, S. 761/4.
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die chemischo Industrie, bestelien bereits d lra rtlg  
zusammengesotzte Aufienhandelsstollon. Zur Zeit 
schweben auch Yerhandlungou, fur die oisen- und 
stalilschaffende Industrie eine gleiehe Elnrichlung 
zu treffen. Es ist nicht zu yerlconnen, daB durch 
dio Schaff u ng- diesor neuen Organo das Ausfuhr- 
geschiift ein Bleigewicht erliillt, das zu tragen 
unsere Ausfuhr vor allem in den nilchsten Jahren

nicht iinstando sein wird. Die oisen- und stahl- 
schaffende Industrie hat bereits durch dio Ilinzu- 
ziohung von Vert.retern der Abnelimer und Arboit- 
nehmer zu don Yorhandlungen dos D e u t s c h o n  
S t a h l b u n d e s  uud des R o h e i s e n v e r b a n d o s  
zu orkennen gegeben, dafi auch sio beroit ist, in 
wirtscliaftlichen Fragen allo beteiligton Kreise zur 
Mitboratunff heranzuziehen.

Umschau.
Vom GIchtsłaub und seiner Venvendung im Hochofen.

Eino wiolitigo Aufgnbo des Hoohofners ist dio Bo- 
wiiltigung dos Giohtstaubes, dosson Mongo jo naoli dom 
Ofcngang und dor Foinhoit dor Bosohiokung in bbstiniiuton 
Grenzon -sohwankt. Nioht ohno Bodoutuug ist auoli dio 
Bauart dos Giohtyorsohlusses und dio Fortn und An- 
bringung dor Gasfangrohro. Fallen dioso dirokt vom 
Ofott aus ab in dio Staubsiioko, so wird siah liior molir 
Staub vorfindon ais wonn dio Roliro zuniiohst stoigond 
angeordnet sind, oder abor dio Gaso duroh oin Zentralrobr 
abgofiihrt wordon.1)

Dor Giohtstaub wird auf zwoiorloi A rt vorarboitot; 
ontwedor wird or so wio er aus don Staubsaokon 
kommt wieder aufgogobon, oder abor or wird vor 

‘dom Aufgobon noch bosondors aufboroitot. Wiilirend 
Rohstaub yiolfaoh auoli bei .Mengen bis zu 8 %  dos 
Erzgowiohtos ohno Boanstandung yornńillert wird, tr itt 
an inanoheu Stelien nach kunior Bótriobszoit oino rogol- 
roohto Betriebsstorung ein, dor Ofongang wird immor 
sohworor und fiihrt sehlioBlioh zu sohworetn Hiingon und 
Rohgang. Im Gogonsatz hierzu hat dio Erfalirung ge- 
zeigt, daB gut aulbcreitotor, d. h. agglomoriertor odor 
gosintorter Giohtstaub sioh bis zu 10 %  dos Mollcrs und 
dariiber ohno jedo Sohwiorigkoit vorarboiton liiBt. Viol- 
faoli will man sogar oin bossores Arbeiton dos Ofons boi 
Yerwondung von 10,5 %  diosos Sinters erziolt haben. 
In  dor vorliegondon Arboit sind dio Ergobnisso oinos 
Versuohssohmolzon8 angegobon, aus donen sioh gowisso 
Yorteilo, wio Erhohung dos Ausbringons und Riiekgang 
dos Koksverbrauohes, orgobon. Es handelt sioli abor 
um oinon Ofon m it knapp 50 t  Tagosorzougung und um 
Staubmengon von etwa 250 g jo st, also um Yerliiiltnisso, 
dio niolit ais durohsohnittlich angosohon werdon konnen. 
lmmorhin ist m it der Yerwondung von gesintortom Gioht
staub ganz ohno Erago oin bedoutonder Eortsohritt go- 
maaht, in orstor Linio naturlioh dann, wenn dio rogol- 
miiBig fallondon Staubmongon dio Bosoliaffung einor 
standig arbeitendon Sintorungsanlago wirtsohaftUoh go- 
staltcn.

Von besonderor Bodoutung kann dor Kohlogelialt 
dos Rohstaubos werden, niimlioh dann, wenn or, wio z. B. 
boim Dwight-Lloyd-Vcrfahren, dor Triiger dos Sinterungs- 
vorganges ist. Im allgomeincn wird der Kohlegohalt 
zwisehon 5 und 10 % liegon. Bei niedrigom Gohalt ist 
das Ausbringon im Sinterverfahioii hoher, der erzougto 
Sinter abor murbo und vielfaoh nooh staubfoin. Hoher 
Kohlegohalt driiokt das Ausbringon und vorliingort z. B. 
beim Dwight-Lloyd-Vorfahron don Arboitsvorgang, da 
dio Verbronnung des hohon Kohlegohaltos ontsproohond 
langoro Zeit gebrauoht. Ein Kohlegohalt von otwa 8 %  
hat sioh bei diesem Yerfahron ais zwookmitBig orwieson. 
Boi otwa 5 % Kohlegohalt liiBt sieli m it Vortoil oino An- 
roiohorung durch Ilammcrschlag yornohmon. Es fallt 
dann oin barter, grobkornigor Sinter m it holiom Eison- 
gohalt, d o r sioh im Ofon sehr gut yerarbeiton liiBt. Man 
umgoht auf dioso Art gesoliiokt dio Notwondigkeit, don 
Kohlegolialt zu orhShen, ein Verfaliron, gegon das an sioh 
uiohts oinzuwondon ist, dosson Erzougnis aber m it dcm 
duroh llammerso^ilag von 75 %  Fo angoreichorten nioht 
yorgliolion worden kann.

’j Tho Iron Trado Royiow 1917, 13. Sept., S. 543/4.

Es wordon dann nooh oinigo Einriohtungon bosproohon, 
dio sioh auf donBotriob naoll dcm l)wight-Lloyd-Verfaliron 
und auf dio Vorwondtmg von Naturgas hierbei boziohen. 
Roolit zwookmiiBig orsohoint oin Staubfilngor m it wasser- 
boriosolton Siobon, dor tlom dioYorbrennung und Sintorung 
bowirkonden Vontilator yorgosohaltot wird, um don mit- 
gónommonen Staub niodorzusohlagon. Dor Einzolhoiton 
wegon sei auf dio Ursohrift vorwioson.

O. Uuhl.
Hohlgebohrte Stahlaehson.

Dio in don lotzton Jaliron dauornd gostoigorto Go- 
sohwindigkoit uud Bólastung der . Eisenbahnen haben 
auoh immer groBoro Abmessungcn dor Ix>komotivaclison 
zur Folgo gohabt. Stiirkero Aohsen bedeuton groBoro 
Kohblooko und dioso einen groBcron Lunkor, der hiiufig 
genug in dio Aeli.se m it hinoingowalzt wird. Soloho Aohsen 
broolion dann sehr bald im Betrieb, trotzdom dio oliomi- 
solion und pliysikalischen Piobon tadolloso AVorto orgobon 
haben. Es ist daher schr wichtig,‘denLunker aufzufinden,1) 
Dies gesoliieht am boston durch Hohlbohren der Aohsen. 
.Dor innersto Kern einer goschmiedeton Achse ist m it dcm 
Blinddarm zu yorgleichon, or ist nioht notwondig und 
soino Entfcrnung yorlńitót eine mogliche Gofahr. Wenn 
eino. Aohso oinen Lunkor onthiiit, so kann or durch gleich- 
miiBigo Bearbcitung auf ein MindestmaB herabgodriickt 
werden, docli gehen von ilim unregelmiiBigo Risso aus, 
rlie durch die datiorndo Erschuttorung immer groBer 
werden, bis schlieBlicli dio Acliso bricht. 'Duroh das 
Hohlbohren worden dio schiidlichou Stollen entfornt, oder 
dor Lunkor, wenn or groBer ist, froigelegt, worauf dio Acltso 
zu vorwerfen ist. Dio Eestigkoit dor Acliso wird durch 
dio Ausbohrung nur wenig vorringert, da dio entfornten 
Toilo zu naho in dor Mitta liegen, ais daB sio dii? Wider- 
standskraft gegon Drchung sehr booinflussen konnten. 
Ein Locli, das dio Hiilfto dos Durchmessors ausmacht, 
yerringort dio Torsionsfestigkoit nur um 0% %, das 
Gowiclit jcdoch um 25 %. Man kann also bei dersolbon 
Loistung leichtor bauen. Auch dio unregelmiiBigo Er- 
warmung beim Yergutcn der Aohsen wird durch das 
Ausboliren yerringort und das Abktthlcn im Oolbado 
bofordert.

D er Yortoil holilgebolirter Achsen geht. aus einor 
Zusammcnstcllung liervor, dic eino Eisenbahngosollschaft. 
yoii ilirem Betriobsmatorial in don Jahren 1914 bis 1917 
gomacht hat. Von 2495 Triebaoliscn wnren zwei fcliloi haft; 
von 4655 Kurbelzapfen und -achsen gingen sioben Aohsen 
und zolin Zapfon zu Brucli, doch zoigtc dio Untorsuchung, 
daB bei yior Zapfen dio Ursaclie nicht am Stali!, sondern 
an einor falschen Ausfiihrung lag. Von 913 Tender- 
achsen hat te keine oinzigo yersagt. AuBer fiir Lokomotiv- 
aohscn komm t das Ausboliren auch noch fur manohe 
anderen Stiicko in Betracht, wio Drehbankspindeln, 
Kolbonstangcn, Motorwellen, Soliiffswollen u. a. m. li.

Jubllaums-Stiftung der deutschen Industrie.
Dom unliingst orschionenen Boricht iibor dio Tiitig- 

koit des Kuratoriums und des Vorstandos der Jubiltiums- 
Stiftung dor deutschon Industrie im Jahro 1918 ent- 
ndim en wir die folgondan Einzolhoiton;

‘) Nach oinom Aufsatz von Julian Pollak in The 
Iron Ago, 2. Mai 1918, S. 1129/31.
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I)ag Kuratorium hut (bu  IiójfflęaĄj zwoior friihoron 
Mitgliedorzu boklagon: dos Baurats G oorg 11'oohmann, 
gostorbon am 8. Juli 1918 in Barlin, uud dos Diroktors 
dar Barg- und IIilttonvor\va,ltun g Borsigwork, Goh. Baurat 
Max K rau so , gostorbon am 11. Juli 1918 in Borlin- 
Grunowald.

Infolgo soinor Eortdauar hat d;’r Woltkriog, wio 
nioht andore zu orwarton war, dio Jubilaums-Stiftuug 
auoh woitorhin in  Mitloidonsohaft gozogon; insbosondoro 
sind dio m it ihror UntorstUtzung untornommonon Eor- 
schungaarboiton in nooli groBorom Umfango ais in don 
Vorjahron baointriiohtigt wordon. Naohdom dio Eoind- 
soligkoitcn abor naoh mohr ais yiorjiihrigor Dauer ondlioh 
oingostollt wordon sind und dar EriodonssohluB nunmohr 
in absohbarer Xot zu orwarton ist, darf wohl augonommon 
wordon, daB dio Goldompfangor von Stiftungsmittoln 
naoh Wioderaufnahmo ihror Barufstiitigkoit sich all- 
miihlioh auoh wicdor dor Eortfuhrung jonor Arboiton 
wordon widmon konnon. Trotz diosor sohiidigondon Ein- 
wirkungon habon dio BatriobayorliiUtiusao dor Stiftung 
os abor dooh ais goboton orsohoinon iasson, auoh im Bo- 
richtsjahro Vorstand und Kuratorium zu i bron (satzungs- 
miifligon) ordontlichon (Jahros-) Vorsainmlungpn zusam- 
mcnzuborufon. Dio Sitzungon habon naoh ordnunga- 
milBigor Emladung dor Mitgliedor am 3. und ‘1. Mai d. J. 
in dor Toohnisohon Hoolisohulo in Charlottonburg sta tt- 
gofundon, naohdom dor Vorstand am orston dor boidon 
Tago nooli oino gomoinsamo Boratung m it don Obmiinnorn 
dor Kommissionon ubgohalton hatto.

In dor gomoinsohftftliohon Sitzung dos Vorstandos . 
und dor Obmiiunor sind zur Vorboratung golangt: 1. dio 
Boriohto iibor dio m it Stiftungsmittoln im Jahro 1917 
ausgofilhrton wis3onsohaftliohou Arboiton; 2. dio Yar-

sohliigo fiir dio andorwoito Eortfilhrung dor von dom Pro- 
fossor G oorons alloin und dor von ihm gomoin-
sam m it Profosaor Dr. R u o r untornommonon, infolgo 
soinos Aussohoidons aus dor Toohnisohon Hoohsohuio 
in Aaohon abor oingbstollton Vorsuoh6; 3. dio .Boriohto 
iibor dio yorliogondon Gosuoho um Goldbowilligung.

AuBarhalb dor Tagosordnung wurden 1. oin duroh 
Vormlttlung dos Obmanns dor Kommission fiir Eloktro- 
toohnik an dio Stiftung goriohtotos Gosuoh dos Profossors 
D obyo in Giittingon um Bowilligung von Mittoln zu Eor- 
sohungon iibor dio S truk tur dor MolokiUo uud Atomo 
sowio 2. oin Antrag dos Obmanns dor Kommission fiir 
Arohitoktur, Bau ngoniour- und Vorkohrswoson auf Bo
willigung von 10 000 Ji zum Studium dor Aufgabo dos 
Bauos von Eisonbotonsohiffon uud zur Bildung oinos bo- 
sondoron Aussohussos aus gooignoton Toohnikorn yorsohio- 
donor Eaohriohtuugon hiorfUr dom Kuratorium zur Bo- 
rUoksiphtigung untor gowisson Voraussetzungon ompfohlen.

Von don Ubrigen Edlpfiingorn yon Stiftungsmittoln 
fiir 1903 bis 1918 ist folgondos zu bóriohton:

Eino Eortfilhrung dor van dom Dozonton Profosaor 
Dr. Wolbling in Borlin untornommonon U n to rsu o h u n g  
iibo r dio B ild u n g  o x y d is o h o r  E ia o n o rz la g o r- 
s t i i t to n  war im abgolaufonon Jahro infolgo dos Kriogos 
nioht moglich.

Baurat BloB in Drosdon wird soino U n to r-
su o h u n g o n  d o r o ia s tiso h o n  E o rm iin d o ru n g o n  
dos G loisos u n d  dor W ag o n fo d o rn  im B o trio b o  
o lo k tr iso lio r  S tra B o n b a h u o n , dio infolgo soinor Ein- 
ziohung zum Hoorosdionsto bis jotzt habon rtinon mUsson, 
nunmohr yollonds durohfiihron, und or hofft, sohon im 
Laufo dos niiohston Sommors oinon Druolcborioht iibor 
dio Ergobnisso dorsolbon oinsondon zu konnon.

Aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institute.

(Forluotzung tob Seite 881.)

Goorgos C h a rp y , Baria, boriohtoto iibor don 
EinfluB der bel hohen Temperaturen orfolgondcn Form 

yeranderungen des Stahls auf seino Elgonschafton1).

Dio aligomoin anorkannto Tatsaoho, daB Stalil- 
blooko zur Erreiohung ihtor bosten Eigonsohaften naoh 
dom GuB duroh Soluniudon odor Walzon boi hohor Tom- 
poratur nooh oino gowiaso Eormyoriindorung durohmaohon 
milsson, fiihrto hiiufig zu Eohlsohluascn. Es wurdo das 
Vbrhiiltnis dos uraprungliohon Quorsohnitts zum End- 
quoraohnitt ais „Boarboitungskooffizient" oingofilbrt und 
dafiir wurdon bostiinmto Worto, im allgomeinon 3 odor 4, 
manohmal auoh hohero Worto, gofordort. Diosor An- 
sohauung, daB das Materiał um so besser wurdo, jo hohor 
dor Boarbeitungsgrad, traton H ow o2) und andoro ent- 
gogon, indom sio foststollton, daB ein besondoror E in
fluB des Sohmiedons und Prossons ais solohor nioht bc- 
steht odor zum mindosten reoht unbedoutend ist, und 
daB dio giinstigo W irkung des Sohmiedons duroh Wiirmo- 
bohandlung alloin auoh orroioht werdon konno.

Vorfassor stellto sioh doshalb dio Aufgabe, duroh 
aystomatisoho Vorsuoho zur Kliirung diesor Erago boizu- 
tragon. Ereilioh muBten infolgo der stets yorhandonon 
UngloiohmilBigkoitcn jedon Materials oino Reihe von 
VorsiohtsraaBregoln boobaohtot worden, wenn dio Ver- 
suoho zu praktisoh brauohbaron Sohliissen fiihren solltcn.

Man muB vor allom dio Eormyoriindorung konnon, 
dio das Materiał genau ani d o r Stelle, der dio Probo ont- 
nomraen worden soli, erlitten hat. Wenn in dieser Hinsioht 
nur dio iiuBoro Eorm des Materials zu beaohton wiiro, 
so miiflto man annohmon diirfen, daB dio Eormilndorung 
gleiohformig gewesen soi. Dioso Eorderung aber sohlieBt

1) Enginoering 1918, 20. Sopt., S. 310/4.
2) Metallurgy of Stool, 20. Sopt,, S. 249.

X X X II.”

von den Versuohon von vornhorein untor dom Hammor 
odor unter dor Presso g osohm iodo to  StUoko aus, 
donn dor Wog ojnes Punktes im Innem  oines Blookes ist 
wiihrond dos Sohmiodovorganges oin sohr vorwiokoltor, 
uud dio Bowogung eines Punktoa in bozug auf oinon an-

Originolblock

nach dem Ż.Sc/imieden

nach dem 6. Scłtm/ederf
Abbildung; l. Dowegung von 1’unH en on der ObęrfliiHie 

eines Schintodcstilckeł) wahrend de» Bcbniledcitii.

deron is t noob weit unrogelmilBigor. Man kann oino an- 
niihorndo Vorstollung davon aus zwei gomaohtcn Vor- 
suohon gcwinnon.

Beim orston Versuoh wurdo oin Blook, auf dessen 
Oberfliloho in gleiohen Abstiindon Marken angebracht 
waron, von 550 X 550 mm Quersohnitt in soohs Sohmie-
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dungen auf 250 X 250 mm heruntergesohmiedet. Abb. 1 
laBt die gegenseitige Lage der Punkte zu Beginn, sodann 
naoh zwei-, vier- und seohsmaligem Sohmieden erkennen. 
Eiir don Bearboitungsgrad ergaben sioh folgendo W erte:

im Mittcl
in den Abschn Ettcn

(AB) (BC) (CD) (DE) (EF)

naoh der 
2. Schmiedung 

nach der 
4. Schmiedung 

nach der 
6. Schmiedung

} -  { 

} w  { 

i  4' s  {

1.38 
1,28 
2.12 
2,65 
2,78
4.38

1,78
2,15
5.4
5.4
7.30
7.30

1,32
1,30
3,20
1,80
4,10
2,37

1,50
1,34
1,69
1,80
2,75
5,6

1,60
1,50
2,80
3,3
3,8
*,4

Die Untersohicdo der fiir die einzelnen Absohnitto 
erhaltenen von den Mittelworten sind auffallend groB und 
wiirden bei engerer Lago der Punkte sioher nooh mehr 
heryortreten.

Im  zweiten Versuoh sollton dio Voranderungen im 
Innem  eineś runden Blookes von 1100 mm Durchmesser 
und 1450 mm Lange yerfolgt werden. Zu diesem Zweoko 
wurden, wie das oborę Bild der Abb. 2 zeigt, in  165 mm

konnen. Eher ist dies moglioh beim W alz e n , wo die- 
Formyeranderungen wenigstens in der Walzriohtung: 
praktisoh ais gleiohmiiBig betraohtet worden konnen. 
Ursprlinglioh m it der Walzriohtung parallele Gerado- 
bleibon geradlinig und parallel, wio Abb. 4 zoigt. Zwei. 
Absohnitto eines Kniippels wurdon in ahnlioher Weise 
yorboreitet wio im vorigen Versuoh und dann der eine 
auf halben Durohmesser gewalzt, der andere horunter- 
gesohmiedet. Im  gesohmiedeten Teilo finden wir w ieder 
UnregelmilBigkeiten wie friiher; im gewalzten Teil aber ist- 
dor Innenzylinder regelmaBig und konzentrisoh geblieben.

So mag ais festgestellt gelten, daB das Auswalzen 
eines Blookes koine UnregelmaBigkeiten entlang der- 
Aohso heryorbringt, und man kann von Probestiioken, 
dio in gleiohen Abstiinden yon der Aohse genommen sind, 
annehmen, daB sie gleiohe Formanderungen erlitten habeiu 

Auf Grund dieser Voraussetzung werden folgende 
Y ersu o h o  besohrieben:

1. Versuoh: Droi ąuadratisoho Blooko aus saurem 
Gesohiitzstahl (0,02 %  P  und 0,015 %  S) wurden nach 
gleiahmaBiger Yorwarmung von 355 X 355 mm auf 
225 x  225 mm bzw. 165 X 165 mm und 125 x  125 mm 
heruntcrgewalzt, so daB sioh dio Bearbeitungskooffi- 
zienten zu 1,7, 3,2 und 6,1 ergaben. U nter entspreohenden 
VorsiohtsmaBregeln wurden dann, und zwar sowohl iiv 
der Walzriohtung wie dazu senkreoht Proben fiir ZorreiB- 
yorsuohe, Sohlagbiege- und Kerbsohlagyersuoho ge
nommen, yon 850 0 abgesohreokt, auf 600 0 wieder ange- 
lassen und sohlieBlioh gepriift.

Dio Ergebnisse der Zugvorsuohe sind in Zahlentafel 1 
zusammongestellt.

Zahlentafel 1. E rg e b n is se  do r Z u gyo rsucho .

Abbiidung 2. Bewegung der Elscnmassc Im Innem eines Blockes 
wahrend des Sclimlcdcns.

Abstand von der Oborflaohe des Blookes zweiLoolier von 
je 60 mm Durohmesser gebohrt und sorgfiiltig wieder 
yersohlossen m it einer Beiho yon gonau hineinpassenden 
Eisenzylindern yon jo 40 mm Lange, dio duroh Ver- 
sohluBsohrauben fest in ihrer Lage gehalten wurden. 
Die Hiilfto der Zylinder bestand aus einem dem Yer- 
suohsblook gleiohen Materiał, die andern aus einom Stahl, 
der sioh dayon nur duroh einen hoheren Mangangehalt

■ untersohied. Dio Fullung erfolgt so, daB immer der fol
gendo Zylindor aus der anderen Stahlsorte war. Man 
erhiolt so ein Yersuohsstiiok von bei der Sohmiedetem- 
poratur praktisoh gleiohen meohanisohen Eigenschaften, 
in  dem aber naoh dem Zersohneiden die manganreiohen • 
Stellen duroh Aetzen m it Jodtinktur leioht festgestellt 
werden konnten.

Der duroh achtmaligęs Sohmieden erhaltene rundo 
Knuppol yon 525 mm Durohmesser und 3280 mm Lango 
wurde zorsohnitten, wobei man infolge einer leiohten Ver- 
drehung wiihrend des Schmiedons den Hohlungen duroh 
leiohtes Naoharbeiten folgen muBte. Abb. 3 gibt den 
sohlieBlioh erhaltenen Sohnitt, worin die Lago der ein- 
zolnen Zylinder ziemlioh deutlioh erkennbar ist. Im  un
teren Bild der Abb. 2 is t dann das Ganze Ycryollstandigt; 
auoh is t yersuoht, dio Vorwerfung der urspriinglioh 
senkreoht zur Blookaohse gelegenen Blookabsohnitto 
punktiert einzuzeiohnen. Man sieht, wio uńgelieuer dio 
Unterschiede in den beim Sohmieden eines so einfachen 
Stuokes auftretenden ortliohen Formanderungen sind und 
begreift, daB diese in yerwiokelteren Fiillen nooh unend- 
lioh yersohiedenartiger sein miissen.

Man kann ais Tatsaohe annehmen, daB beim Sohmie
den rogelm iiB ige  Formanderungen gar nioht auftreten

Bc-
arbeltungs-

grad

Langsproben Querproben

Zu g-
festig:-

kelt
kg/qmra

Deh-
nung

%

Quer*
schnitts-

yer-
minde-

rung

Zug-
featlg:-

kelt
kg/qmm

Deh-
nunp

%

Qucr-
schnitts-

vcr-
.minde-

ru n j

1,7 91,2 20 m 90,9 18 76
3,2 91.6 20 140 90.5 16 57
6,1 90,5 22 170 90,6 12 31

Dio Zugfestigkeit bleibt also praktisoh gleioh; die- 
Dehnung wiiohst in der Langsriohtung sohwaoh m it dom 
Bearbeitungsgrad, wird aber in der Querriohtung betraoht- 
lioh yerringert; rooL auffalliger. ist diese Ersolieinung in  
den Worten fiir dio Quersohriittsverm:ndorung.

, Die Bruohgefiige sind dementspreohend. Aus Abb. 5 
geht hervor, daB bei geringem Bearbeitungsgrad (die 
zwei oberen Bilder) die Bruohgefiige praktisoh gleioh sind. 
Beim Bearbeitungsgrad =  3,2 treten  Uoborgangsersohei- 
nungen auf; dagegen ist beim starksten Bearbeitungsgrad 
=  6,1 e/in ausgesproohener Untersohied zwisohen Langs- 
und Querprobenfestzustellen. W ahrend erstere einen guten 
Bruoh m it starker Quersohnittsyerminderung aufweist 
(linkes, unteres Bild), ist der. Bruoh dor Querprobe (reohtś) 
sohief und ohne nennenswerte Quersohnittsyerringerung.

Die Sohlagbiegeyersuohe wurden angestellt m it 
StiŁben 24 X 9 X 75 mm, die an einem Ende eingeklemmt 
dem Sohlag eines 10 kg sohweren, aus 1 m Hohe herab- 
fallenden Biiron ausgesetzt wurden. Dabei konnte kcino 
der Langsproben zu Bruoh gebraoht werden, walirend dio 
Querproben bei 29 bzw. 27 und 23 Sohliigen braohen. 
Dio Kerbsohlagproben an zur Hiilfto eingekerbten 

. Staben yon 10 X 10 X 53,5 mm ergaben die in Zahlen
tafel 2 zusammengestellton Werto fiir die spezifisoho 
Sohlagarbeit:

Zahlentafel 2. E rg e b n is se  d e r  K e rb sc h la g y o rsu c h e .

Bemrbei-
tungagmd

Langsproben Querproben

Probe I Probe 2 Probe 1 Probe 2

1,7 6.5 7,1 5.3 5,8
3.2 7,9 8,3 3.9 4,1
6,1 9,9 10,1 3,5 3,5
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Von den Sohlagbiegeproben brnohen die Langsproben 
naoh 17 bzw. 40 ŚohUŁgen, dio (Juerproben nach dem 
aohten Sohlag. Dio Kerbsohlagproben orgaben:

Die Yeranderungen sind hier sehr soharf ausgopragt. 
Warmboarbeitung erlłoht dio Soblagfestigkeit in der Langs- 
riohtung und yorringert sio botraohtlioh in der Querrichtung,

B e a rb e i-
tu n g s g r a d L a n g s p ro b e n Q u e rp ro b e n

Alle diese Versuoho lassen don SohiuB 
zu, dafi dio Warmbearbeitung des Stahles 
die Zugfestigkoit nioht nennenswort bo- 
einflufit, auoh nioht die Dehnung, wedor in 
der Langs- nooh in dor Querriohtung. Sio 
verbessort Querschnittsvcrminderung und 
Sohlagfestigkeifc in  dor Langsrichtung, ver- 
ringort dieso Worto abor botraohtlioh quer

Abbildung 3.
B e w e g u n g  v o n  P u n k te n  l in  I n n e m  e in e s  S c h m le d e s tu c k e s  w a h r e n d  d e s  S c h m ie d e n s .

2. Versuoh: Hier wurde ein Bloek yon 355 X 355 mm 
zuerst auf 225 X 225 mm (Bearbeitungsgrad =  1,7 
und dann oin Teil davon weiter auf 125 X 125 mm (Be- 
arbeitungsgrad =  6,1) heruntcrgewalzt. Dio erhaltenon aM BK*

A b b ild u n g  4 . Y e r a n d e ru n g e n  Im  I n n e r n  e in e s  B lo c k e s  b e im  
W a lz e n  (o b e re s  B i ld )  u n d  b e im  S c h m ie d e n  (u n te re s  B lld ).

A b b i ld u n g  5 . Z e r re i f lp ro b e n  n a c h  r e r s c h ie d e n  s ta r k e r  lle if l-  
b e a r b e i tu n g  (L a n g s p r o b e n  I in k s , Q u e rp ro b e n  r e c h ts ) .

U r a p r u n g lic h e r  Z u s ta n d  d es  
B lo c k e * .

N a c h  d e m  1 . A u s w a lz e n  N a c h  d e m  2 . A u s w a lz e n
( S tr e c k u n g  5 :1 ) .  (S tr e c k u n g  3 0 : 1 ) .

A b b i ld u n g  6 . T e r a n d e r u n g  d e s  G e f tlg e s  b e im  W a lz e n .

N a c h  d e m  3. A u s w a lz e n  
( S tr e c k u n g  1 5 0 :1 ) .

Ergebnisse stimmen vollig m it denen des vorigen Yer- 
suches iiberein.

3. Yersueh: Mit einem m ittelharten basischen Stahl 
von H andelsąualitat (0,05 % P  und’ 0,06 %  S) wurde 
genau verfahren wie im zweiten Versuoh. Dabei ergaben 
die ZerreiBversuohe die in  Zahlentafel 3 zusammen- 
gestellten W erte:

Zahlentafel 3. E rg e b n is se  d e r  Z erre iB  v e rsu ch e  
m i t  e in em  m i t t e lh a r te n  b a s is c h e n  S ta h l .

L a n g s p ro b e n Q u e rp ro b e n

Qaer-
schnłtts'

ver-
minde-

rung

Q u e r-  
•c h n itts -  

T er
m in  d e -  

r u n g

Zug- 
f e s t ig -  

k e i t  

kg/<imm

Z u g -
fe s t ig -

k e it
k g /q m m

a r b e i tu n g s 

g r a d n u n g
A b b i ld u n g  7 . E in flu B  d e r  Ó r le n t ie r u n g  d e r  G e f t tg e b e s ta n d te l le  a u f

i,7
6,1

70,1
72,7

18
23

33,0
60,5

70,7
68,4

11
4

27
8

d ie  K e r b z a h lg k e it  e in e s  M a te r ia ls .

zur Riehtungi der Bearbeitung. Dabei hangt die GroBe 
dieser EinflUsse yon der Reinheit der Metalle ab.‘
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Dor der Warmboarbeitung allgemein zugesohriobono 
giinstigo EinfluB bestcht also tatsiiohlioh nur kinsioht- 
lioh der Liingsproben, wie auoli ein wcitorer Kontroll- 
vorsuoh orgab, boi dom zwoi Błocko aus domsolbcn basi- 
sohen Materiał von 860 omJ und 6100 cm2 mittlerom Quor- 
sohnitt untor einom Bearboitungsgrad von 1,27 bis 1,50 
bzw. 7,95 bis 11,88 heruntorgesohmiedot wurden. Dio 
untersuohten Querproben zeigten deutlioh, daB auoh 
hior dio m it Proben aus dom groBen, stiirkor boarbeitoton 
Blook erhaltonen Werto den andern untorlogen sind.

Man hat also boi allon in der CJuorriohtung- boan- 
spruohten Stiiokcn einon Eehlor gomaoht, wenn man 
glaubto, duroh oino stiirkoro Hoiflbeurbeitung dio (Jualitat 
des Materials zu verbossorn. In  jodem Eallo ist es bei 
Bourtoilung des Nutzons von W armbearboitung notig, 
dio in vorsohieden sohiofen Riohtungen erlittenen Form- 
anderungen dos botroffonden Stiiokos genau abzusohatzon.

Hiorbei sind G e fu g o u n to rsu o h u n g o n  rookt niitz- 
lioh. In  Abb. 6 sind m it Kupforlosung geatzto Proben 
dargestellt, dio zoigon, wio dio urspriingliok beim Er- 
starrungsvorgang ausgesohiedenen Dendrito wahrend dos 
Walzvorgangos yorandert werdon; sio worden gestrcokt, 
aber vorsohwindon nioht. Im mer worden gowalzto Stiikle 
oin Gofiigo zoigon, das praktisoh goradlinigo und m it der 
Walzriohtung parallolo Gofiigobostandtoile onthiilt, deron 
Quersohnitt um so geringer sein wird, jo stiirker dor 
Bearboitungsgrad ist. Es ist offonbar, daB dio Vbrtoilung 
dioser Elomento in einom Probostab woohseln muB mit 
dom Riohtungsuntorsohied des Stabes gogon dio. Rioh- 
tung dor orlittenen Fornweranderung und mit dor GroBe 
dorsolbon, und daB dieso Unterschiedo in dor Vorteilung 
dor Gofugebestandteilo auch soloho in  den moohanisohon 
Eigensohaften naoh sioh ziehon miissen. Mit Hilfo dioser 
Uoberlegung konnen allo in don vorhergohendon Vorsuohon 
gomaohton Feststollungen begrundet werden.

Wio groB der EinfluB der Oriontiorung dor Gofiige- 
bestandtoile ist, wurdo duroh oinen letzton Vorsuoh er- 
wioson, bei dom oin Stiiok des beim dritton Versuoh ausgo- 
walzten basisohen Blookos weiter auf 75 x  75 mm herunter- 
gcwalzt wurdo, so daB dor Bearboitungsgrad =  13 wurdo. 
Es wurden nun Kerbsohlagprobon in yersehiedenen Win-

koln zur Walzriohtung genommen, wie Abb. 7 zeigt. 
Dio naoh dom Harton und Wiodoranlasson dor Proben 
ausgofiihrten Sohlagyorsuoho orgaben:

P r ó b o  N r.
W in k c l  d e s  K e rb s  g e g e n  

d ie  W a lz r io h tu n g
S p e s lf is c h c  Scblagarbelt

1 0 1,30
2 20 1,50
3 45 4 ,40
4 90 13,50

.Ais S o h lu B fo ig o ru n g  ergibt sioh, daB der Betrag 
der bei hohon Tomperaturen orlittenen Formyoranderung 
oinos Stalilblookos desson Eigensohaften naoh einem 
sehr vorwiokelten Gosetz beeinfluBt, in welohem besonders 
dor Riohtungsuntorsohied dor Boanspruohung gegen dio 
Riohtung dor erlittenen Formyeriindorung eino wiohtige 
Rolle spielt, und daB keineswegs der Enderfolg der Warm
bearboitung immor oino Qualitatsvorbosserung darstellt.

In  dor folgonden A u ssp ra o h o 1) wies S te a d  darauf 
liin, daB die roinsten GuBstiihlo, wenn sio ursprunglich 
durohaus einwandfrei waren und einwandfrei bekandelt 
wurden, auoh naoh dor W armbearboitung in jeder Rioh
tung guto Eigensohaften katten; sobald aber dio Mengo 
der niohtmotallisohen Einsohliisso zuniihmo, wurden dio 
Eigensohaften, daruntor besonders dio Biogofestigkeit, 
sohloohter. Redner stiitzto seine Meinung duroh die Mit- 
toilung von Beispielen. C o sm o -Jo h n s  wies darauf 
hin, daB dio wirksamsto A rt der Bearbeitung sei, wenn 
man dio boarbeitondon Kriifto von allen Seiten auf den 
Stahl einwirken lasson konnte, so daB oino bleibondo Form- 
yoriinderung ausgcsohlosson sei. Andere Rednor braohton 
weitoro Beispiele. Zum SohluB fragto E. H. S an i to r  an, 
wio die in don Zahlentafoln gogebonen Werto fiir dio Quor- 
sclinittsyorminderung zu yerstehen seien; os konnten dooh 
nioht 170 oder 31 % sein. Auoh wiirde dio Abhandlung 
duroh Angabo dor Eigensohafton der unboarbeiteten 
Blooko an W ert gowinneti. Fr. Heinrich.

(Fortaetzung folgt.)

J) Enginooring 1918, 20. Sept., S. 321/2.

Patentbericht.
D eutsche Patentanm eldungen1).

28. Juli 1919.
KI. 65 a, Gr. 3, A 29 807. GeschwoiBto Eisen- 

boplattung, insbesondere fur Sohiffe. Wilhelm Arlt, 
Kiel, Eserzioiplatz 14.

D eutsche G ebrauchsmustereintragungen.
28. Ju li 1919.

.K I. 7 a, Nr. 710 418. K antvorrichtung fiir Walz- 
worke. Doutsoho Masohinonfabrik. A. G., Duisburg.

KI. 12 o, Nr. 710 440. Absoheider fiir flussige Korper 
aus Gasen und Dampfon. Erioh Chris tianus, NeukóUn, 
Kaiser Friedriehstr. 228.

KI. 12 o, Nr. 710 490, Nr. 710 491, Nr. 710 492, 
Ńr. 710 493, Nr. 710 494. Desintegrator - Gaswascher.
H. E . Thoisen, Miinohon, Hersoholstr. 25.

KI. 19 a, N r. 710 379. Sckieno m it sohraggeschnit- 
tonem StoB. Mario Sedlmair, geb. Weislein, Miinohen, 
Herzogstr. 56.

KI. 31 b, Nr. 710 433. Wendeplattenformmaaohino 
fiir hohe Formkaaton m it sonkbarem und naoh vorn 
auBfahrbarem Tisoh. Masoliinen- und Workzeugfabrik 
Kabel i. W. Vogel & Sehommann, Kabel i. W.

KI. 31 b, Nr. 710 434. Fiillrahmen fiir Sandform- 
m&schinen. Masoliinen- und Werkzeugfabrik Kabel i. W. 
Vogel & Schemmann, Kabol i. W.

1) Dio Anmoldungon liegen yon dom angegebonen Tage 
an wahrend zwcior Monate fur jedormańn zur Einsicht und 
Einsprucherhobung im Patcntam tc zu B e rlin  aus.

KI. 31 o, Nr. 710 223. GieBpfanno. F ritz R ott- 
mann, Dusseldorf, Rahnstr. 18.

D eutsche Reichspatente.
KI. 18 a, Nr. 310 229, vom 25. Septcmber 1917. 

H e in r ic h  A u m u n d  in  D a n z ig -L a n g fu h r . Fer- 
fahren und Vorrichtung zur Slaubabsonderung bei HocJi- 
ofenbeschickungsanlagen.

Um die Beschickung, insbesondere don Koks, mog
lichst staubfrei in  don Hochofen gelangen zu lassen, -wird 
yorgesohlagen, die Staubabsclieidung im Beschiokungs-

gefaB (Hund, Kubel) duroh darin angeordnete Siebo a 
beim Entloeren vorzunohmen, um den gebildeten Staub 
erst unm ittelbar vor dem Beschicken zu besoitigen. 
U nter diesen Sioben is t ein fester Boden b yorgesohen, 
so daB der abgeschiedeno Staub gesammelt und durch 
das BeschickungsgefiiB selbst von der Gicht wegbefor- 
dert wird.
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Kl. 49 e, Nr. 309 995, vom
d u i ' 1 - • 11. Soptembor 1917. F irm a

ł*Mą G o ttl io b  H a m m e s fa h r  in
m M  [-/j—i S o lin g en , Focho. Befestigung

c- P  der Fiihrungsstangen von Fali-
l i f t  I |.  | ś j  hammem.
i i i f  W. f i  ' Dic bisliorigen Befestigungs-

P  schraubon sind durch ICeilo er-
j—̂  eotzt. Das EuCende der Fiih-
L \\s | | | | |  \  rungsstango a orhalt cin- oder

" .... ,:'r — beidorseitig Backenstiicke b, dio
mittels Keile c m it dom Bar und 
der Stange a fest verbunden sind. 

Das Stangencnde kann nach unten verjungt sein, dcsgleichen 
in entgegengesetzter Rićhtung dio Backeństucke.

Kl. 18 c, Nr. 310 209,
------------;-------------------7/ '^ \  vom -Pohruar 1918.

I lic J o h a n n  E u n k e n  in
. . . . :^ g =s s5»- : A achen . _ Hurtevor-

------------------- ----M ------------schinennadeln und an-
---------------------&-M------------- dere Stahlwaren.
------- j-------------- -fi/ — Die auf einen Draht

f r  gereihtcn Nadelti a
___________J j j___________ werden m it dom Kopf

■  ______ :Z J /_ ____________ nach unten auf eino
____  ________ ____ im Hiirtebade b befe-
-----------------------------———  stigtc schriigstehcndo

Platto c m it unterom 
Ansatz d  gcschiittet.

Kl. 49 e, Nr. 310 374, yom 26. Oktobor 1917. Zusatz 
zu Nr. 307 568. B echć&  G rohs, G. in. b. H. in  H iickoa- 
w agen. Regelbarer Hammer mit Kurbelantrieb.

Um don Hammerbar wahrend des Betriebes vollig 
vom Workstiick abhoben und in der Luft bewegen zu

oinander verbunden werden, daB sie wic oinegeschlossonc, 
aus einom Stiick bestehendo Lagerbucliso wirken. Ent- 
wedor werden der in einem Stiick gegossenon Lagorbiichso 
Sprengnahte gegeben, dio oin Zerteilen der Biichse durch 
Sprcngen ermSglichen, oder aber dio Biichse wird aus 
zwoi Toilen hcrgcstellt., die m it Ziihncn o. dgl. ineinander- 
greifen und durch Schraubon fest verbunden werden 
konnen.

Kl. 10 a, Nr. 310 204, vom 14. Miirz 1915. H e r 
m a n n  T e rb e c k  in  H o m b erg , ■ N ie d e rrh e in . Yor- 
ricJitung zum mcchaniscltcn Vcrlade.n und Absiebcn von 
Koks.

Dio Fiihrungsbakn des Schiebors a, dor den 'K oks 
wie bekannt uber den K óksplatz fortschicbt., ist indem  
zweckmitBig frei tragenden Auslegergeriist b derart 
gebrochcn gestaltet, daB der Koks sowohl uber don Losoh-

platz liinweg, ais auch unmittelbar ansehlieBend eino 
schriigo Bampo hinauf zur Hoho der mcchanischen 
Sieboroi o gefórdert werden kann. Der Schiober a  bo- 
stoht aus zwei sohaufolartigen Korpcrn, dio in dcrFiihrungs- 
bahn m ittels eines ondloson Zugmittels d  so gefiihrt 
worden, daB dor eino von ihnen in Arbeitsstollung gelangt 
ist, wenn der andere soino Arboit erledigt hat. Dio Lauf- 
bahn b is t in dom Wagcngcriist e senkrecht yerschiebbar.

Kl. 31 c, Nr. 310 214, yom 28. November 1917. 
K a r l  M iissig  in  M an n h eim . Yorrichlung zur ununter- 
brochencn Ausstoflwig gcschnolzcncr Metałle durch ein an  
einem Zylindcr angebrachtes Mundsluck.

Das in dom Schmelzofen a  durch die rotiorondon 
Eltigel b dauornd gemischto schmelzflussigc Motali wird

konnen, is t die an dem Fedcrhebel a  angreifendo Pleucl- 
stango c zu dem Schwinghebel f so angeordnet, daB sio 
zu ihm winkelrecht steht, wenn das Gleitstiick d sich 
in der dem groBten Hub cntsprechenden Endlage und dio 
den Schwinghebel bowogendo Kurbel e in ihrer Ticf- 
stellung befindet.

Kl. 7 a, Nr. 309 749, yom 4. Noyember 1916. Zusatz 
zu Nr. 296 178; ygl. St. u. E. 1917, S. 864. $ij)l..3ttg. 
C arl S ch iirm a n n  in  D u sse ld o rf . Drucklager jur 
Metallwalzwerke, Kalander u. dgl.

Um das Drucklager des H auptpatentes aueh fiir 
solcho Wellen yerwendbar zu machen, die zu beiden 
Seiten des Lagers eine Yerdickung haben, is t die Lager- 
biiehse zwar geteilt, so daB dio AVolIe eingelegt werden 
kann; die beiden Halften konnen dann aber so fest mit-

durch die Forderscłmecke c durch einen PreBzylinder d 
hindurchgelriebcn und durch ein Mundstiick e in  Form 
yon Stangen oder Rohren ununterbrochen ausgestoBen. 
Elcktrischc Heizfliichen dienen zur Zufuhr der erforder- 
lichcn Warme.
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Statistisches.
Die Roheisenerzeugung des Deutschen Reiches im Juni 19191).

Erzeugong In Tonnen zu 1000 leg

Hśimatlt-
eiaen

Gieflorel- 
Koheisen 
und Gui3- 

waren 
1. Schmel- 

zung

Bessemer-
Koheisen
(etmrca

Yerfahren;

Tbomas-
Itoheieen
(basisohes
Yerfahren)

Stahleiscn, 
Sptegel- 
elson, 
Ferro- 

manfan a. 
Ferro- 

Bllizium

Fuddel-
Boheisen

{ohne
Splegel-
elsen)

Sonstlges
Eisen

Inagesamt

1919 1918

J  uni

Rheinland-W estfalen. . . . 24 380 36 892 4 473 182 425 . 68 795 — 4 584 321 549 540 968
Schlesien................................ 1 349 4 076 432 7 363 17 048 6 460 — 36 728 62 751
Siegerland und Hesson-

N assau................................. 1 108 18 971 — — 31 595 1 114 972 53 760 85 719
Nord-, Ost- und Mittel-

d e u ts c h la n d ..................... 14 951 4 053 — 18 646 7 709 — 155 45 514 73 945
Suddeutschland..................... — 5 205 — 8 794 — — — 13 999 15 209
Saargobiet und bayorische

Rheinpfalz . . . . . . . 3 081 3 081 — 48 727 596 — 55 485 74 542

Insgesamt Juni 1919 . . . 44 869 72 278 4 905 265 955 125 743 7 574 5 711 527 035 _
„  1918 . . . 64 558 SI 201 11206 448 904 230 504 14 074 2 6S7 — 853 134

J a n u a r  b is  J u n i2)

Rheinland-W estfalen. . . . 170 733 203 928 23 161 1018 571 384 829 1 383 16 412 1 819 017 3 051241
Schlesien. ............................. 11 921 30 664 1 913 28 200 102 328 41 299 — 216 325 377 187
Siegerland und Hesson-
. N assau................................. 3 376 92 392 587 — 186 68S 7 917 6 013 296 973 493 845
Nord-, Ost- utid Mittel-

d e u ts c li la n d .................... 91 851 14 800 — 124 361 51504 — 875 2S3 291 398 269
Suddeutschland.................... — 30 298 — 45 167 — — 200 75 665 85 556
Saargebiot und bayorische
■ R h e in p fa lz ........................ 0 167 39 839 — 294234 944 — — 341 184 417 616

Insgesam t:
Januar bis Juni 1919 . 284 048 411 921 25 661 1 510 533 726 293 50 599 23 500 303 2  455 —

„  „  1918. . 353 583 455 557 73 483 2 507 999 1 328 404 84 932 19 756 — 4 823 714

Erzeugung der Eisen- und Stahl werke Luxemburgs In den 
Jahren 1914 und 1915.

Die nachfolgcnden Zahlen sind don „Viorteljahrs- 
heften zur S tatistik  des Deutschen Reiches1'3) entnom- 
men. D o bisher infolge Zensurschwicrigkeitcn nicht 
veroffentlichten Angaben fiir das Jah r 1914 gebon w ir 
gleichzcitig m it den Ermittlungen fiir das Jah r 1915 
wiedor.

1. H o ch o fen b e tr ieb e

1914 1915

Zahl dor Betriebo. . . . . 9 8
Zahl der berufsgenossen- 

schaftlich Yorsicherten be-
schiiftigten Personen . . 3 892 4 411

Hochofen im  Betriebe . . . 45 40
Gesamtbetriebsdauer der

Hochofen . . . Wochen 1 637 1 639
Vorbrauchte Eisen und Ei-

semnanganerzo . . . . t 6033 691 5 654669
Gcsamt - Roheisen - Erzeu

gung .................................. t 1 827 270 1 590 773
Gesamtwert in 1000 .11 92 055 91 113

*) Nach der Statistik  dos Yoreins Deutscher Eisen- 
und Stahl-Industrieller.

2) Tcilweiso berichtigt.
3) Jg, 20, 1917, H. 2, S. 9; Jg. 28,1919, H. 1, S. 23. -  

Vgl. St. u. E. 1917, 26. April, S. 412.

1914 1915

Davon:
GieBerciroheisen, grau, me- 

liert, weiC, u. GuBwaren
I. Schmelzung . . . t 101 563 171 106
G esamtwert in 1000 .(£ 4 964 9 777

Thomasroheisen (basisches
Verfahren . . . . .  t 1714502 1 418 247
Gesam twert in 1000 Jl 86 558 81 252

Stahleisen, Martinrohoisen
u. Spiogeloisen, einschl.
Eisenmangan usw. . t — 1 174
Gesam twert in 1000 Jl — 70

Puddelroheisen (ohne Spio-
g e le i s e n .....................t 11 205 240
Gesamtwert in 1000 Jl 533 14

2. E isen - u. S tah lg ioB oro ion  e in so h l. K lo in -
bessom ereicn

Zahl dor B etriobe................ 7 9
Zahl der berufsgen. versichor-

ten  beschiiftigten Personen 732 478
Verbrauch an Roheisen und

S c h r o t t .........................t 25 253 17 696
Gesamt-GuBwaren-Erzeu-

gung.................... .... . . t - 22 430 16 651
Gesam twert in 1000 Jl 3 318 2 309
D aron:

G esch irrg u B ................ t 4 923 360
Gesam twert in  1000 Jl 566 125
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191* 1915

MasehinenguB................ t 5 420 3 470
G esam twert in 1000 Ji 747 485

Sonstigo Guflwarcn . . t 12 003 12 806
Gosamtwert in 1000 Ji 2 005 1690

3. El u Bei son- u n d EluB s ta h l  worko

Zalil der B etriebo................. 6 5
Zahl der berufsgen. vcrsicher-

ten besohaftigten Personen 1 036 1 232
Vorbrauch an Eisenerzen,

Roheisen und Schrott,. t 1 442 417 1'280 714
Gesamt-Erzeugung aus EluB-

eison.................. . . . t 1 136 494 980 384
Gesamtwert in 1000 Ji 82 092 99 972
Davon:

Rohbiocke aus Thomas-
birnen . . . . . . .  t 1 105 503 967 821
Gesam tw ert in 1000 Ji 77 696 97 243

Rohbiocke aus Martinofen
mit basischor Zustellung
and Elektrostahlofen sowie
StahlformguB.................t 30 901 12 563

Gesamtwert in 1000 Ji 4 396 2 729

4. W alzw erko

Zahl dor B etriebo................ 5 4
Zahl der boruf sgen. vorsicher-

ton beschaftigton Personen 4 076 2 973
Vorarboitoto Rohbiocke so

wie EluB- und Schwcifl-
eisenhalberzeugnisse . . t 1123 824 953 804

Gesamt-Erzeugung an Halb-
und Fertigerzeugnissen t 048 200 789 903

G esam tw ert in 1000 Ji 02 522 05 596
D avon:

Eisenbahnoborbauzeug. . t 80 702 86 505
G esam tw ert in 1000 Ji 0 634 10 505

T rager.................................. t 200 551 153 769
Gesamtwert in 1000 Ji 24 350 19 461

Stabeisen u. sonst. Form-
eisen.................................. t 214 08S 235 184

G esam tw ert in 1000 Ji 19 747 30 561
Bandeison und W alzdraht t 57 811 67 822

Gosamtwert in 1000 M 5 702 8 937

Brikett- und Koks- sowie Eisen- und Stahlerzeugung des 
Deutschen Reiehes in den Jahren 1914 und 1915.

Den sohon friiher von uns m itgeteilten1) amtliohen 
Zahlen der Kohlon- und Eisen3rzfórderung des Deutsohen 
Reiohes fiir die Jahre 1914 und 1915 sohliefien m  im 
folgenden dio obenfalls dor amtliohen Erhebung2) ent- 
stammenden sonstigen Ergebnisso der deutsohen Mon- 
tanindustrie fiir den gleiohen Zeitraum an.

1. B r ik o tts .

[ 1914 1915

S te in k o h le n b r i k e tts
Zahl der B e tr ie b o ................
Zahl der berufsgcn.yersicher- 

ten besohaftigten Personen 
Verarbeitote Steinkohlen, t  

G esamtwert in  1000 Ji

3) 85

3 032 
5 745 057 

52 690

86

2 987 
6121601 

66 888

Vgl. St. u. E. 1919, 9. Jan., S. 45. 
s) Viertoljahrshefto zur Statistik  des Deutschen 

Reiehes, 28. Jg. 1919, H. 1, S. 8 ff. -  Vgl. St. u. E. 1917, 
19. April, S. 388.

3) Ein Betrieb wurde nach dem Vorjahro geschatzt.

1914 1915

S te in k o h le n b r ik c t t s
(ferner).

Erzeugung an B rikctts . t 6 193 520 6 582 928
G esam twert in  1000 Ji 86 544 108 056

Durchschnittswort f. d. t  JC 13,97 16,41
B ra u n k o h lo n -B r ik o t ts  

u n d  - N aB preB ste i ne.
Zahl der B e triebe ................. i)250 241
Zahl der berufsgen. yersicher-

ten  besohaftigten Personen 20 801 19 274
V erarbeitete Braunkohlon fiir

B r ik e t t s .........................t 43212 710 46 757 900
G esamtwert in 1000 Ji 78 867 96 098

Erzeugung an B riketts . t 21097 658 22 750 052
Gesamtwert in 1000 Jt 170 300 202 019

Durchschnittswort f. d. t  Ji 8,07 8,88
Verarboitete Braunkohlen fur

NaBpreBsteino . . . . t 533 908 539 598
Gosamtwert in 1000 Ji 1327 1569

Erzeugung an NaBpreB-
steinen............................. t 338 282 348 316

Gosamtwert in 1000 .ft 2 750 3 212
Durchschnittswert f. d, t  Ji 8,13 0,22

2. K oks.

Zahl der B etriebo................. 218 211
Zahl dorberufsgcn.ycrsicher-

ton beschaftigton Personen 29 710 23 423
Koksofen, am JahresschluB

yorhanden:
a) m it Gewinnung dor Ne-

benerzeugnisso . . . . 26 007 26 327
b) olmo Gewinnung der Xe-

bonerzeugnisso . . . . 3 403 2 681
Koksofen, durchschnittlich

•im Betriebo:
a) m it Gewinnung dor Ne-

bonerzeugnisso . . . . 20 173 19 206
b) ohne Gewinnung der Ne-

benerzeugnisso . . . . 1 722 764
Eingosetzte Steinkohlen . t 36 542 796 34 600 548

G esam twert in 1000 Ji 426 076 430 063
Erzeugung an K oks. . . t- 28 596 819 27 216 586

Gosamtwert in  1000 Ji 402 865 442 071
D urchschnittswert f. d. t  Ji 16,19 16,24 

030 404Erzeugung an Teer . . . t. 084 057
G esam twert in 1000 J t 26 191 26 401

Erzeugung an Benzol . . t 192 707 103127
Gosamtwert in 1000 .K 32 236 41 073

Erzeugung an Ammoniak-
wasser u s w . .................t 393 390 370 538

Gosamtwert in 1000 Jl 80 368 92 182
Absatz an Leuchtgas . cbm 180 402 626 218 142 891

G esam twert in 1000 Ji 4 322 4 776

3. E iso n  a n d  S ta h l .

Ho ch o fon  b e tr ie b o
Zahl dor B etriebe ................ 91 87
Zahl dor berufsgen. yersicher-

ten besohaftigten Personen 34 047 26 706
Hochofen, am Jahresschlusse

yorhanden ......................... 328 326
Hochofen, durchschnittl. im

Betriebe . ......................... 303 222
Gesamtbetriebsdauer dieser

Hochofen Wochen 11 531 10 295
Verbrau,ehte Rohstoffe;

Eison- und Eisenmangan-
23 559 463e r z e .............................. t 27 640 524

l) Ein Betrieb wurdo naoh dcm. Yorjahre gesohatzt.
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19U 1015

H o c h o fe n b o tr ie b o  (ferner).
Mangancrzo (mit iiber 30 %

M a n g a n ) .....................t 458 513 153 888
Kiesabbrande, Riickstande

der Anilinfabr. usw. t 1 255 514 777 058
Brucheisen, ausschlieBlieh

des aus dem eigenen
Hoehofenbotrieb gefalle-
n e n .............................t 178 3G4 338 267

Schlacken und Sinter aller
A r t ............................ t 2 220 031 2 162 543

Zuschliige (ICalkstcin,
Phosphatkalk usw.) . t 2 789 007 2 374185

K oks . . . . . . . .  t 13 998 282 11347 069
H olzko lden .................... t 7 710 8113

Koksroheisen-Erzeugung . t 12 574 847 10148 290
G esam tw crt in 1000 Jl 792 900 748 687

Holzkohlenroheisen-Erzeu-
g u n g .................................t 0 320 6 431

Gosami w ert in 1000 Jl 828 850
Gesamte Roheisen-Erzeu-

gung.................................t 12 581 107 10 154721
G esam twcrt in 1000 Jf> 793 734 749 537
Dar unter:

GieBercirohoisen. . . . t 2328 403 2 063 081
G esam twcrt in 1000 Jt 150 446 167 014

GuBwaren I. Sclimelzung t 75 913 60 721
G esam twort in 1000 Jl 7 41.9 0 896

Bessemerroheisen . . . t 232 490 179 560
G esam twcrt in 1000 Jl 16 857 16 531

Thomasroheisen. . . . t 7 539155 5 789 730
G csam twert in 1000 Jt 426 582 376 9 05

Stahleisen und Spiegol-
eisen, einsehl.Eisenman-
gan, Siliziumeisen usw. t 2 028 655 1 766 8S6
Gesamtwort in 1000 Jl 163 214 160 992

Puddelroheisen (ohne Spio-
g e le is e n ) .................... t 352 154 273 630
G esamtwort in 1000 Jt 22 046 20 154

Bruch- und Walzoisen. t 24 337 20 513
Gesamtwcrt in 1000 Jl 1 170 1045

Erzeugung an vorwortbaron
Schlacken . . . . . .  t 1 580 508 1 453 428

Gesamtwort in 1000 Jl 1 897 2 514

E iso n - u n d  S ta h lg ie B c -
re ie n , e in sc h l. K lo in -

bo8Sem ercion
Zahl der B etriebe ................ 1 600 1404
Zahl derberufsgen. vcrsicher-

ten  besohaftigten Personen 131 015 118596
Be.triebsvorrichtungen, am

Jahrcsschlusse vorhan-
den:

Kuppelofen......................... 3 001 2 758
Flam mofen......................... 123 ■ 118
M artinofcn......................... 111 131
Tempcrofen......................... 660 634
T ieg o lo fen ......................... 1 412 1 308
Elektrostahlofen . . . . 4 12
Kleinbessemerbimen. . . 64 111

Yerbrauehte Rohstoffo:
Roheisen......................... t 2 186 326 2 010 553
Schrott .........................  t 718 842 873 044

Erzeugung an GuBwaren t 2 627 863 2 578 868
G esam twort in 1000 Jl 551 858 696 331
D aruntor:

roherEisen-undStahlguB t- 2 567 597 2 543 064
davon:

GeschirrguB, OfenguB t 102 245 79 801
Gesam twcrt in 1000 J l 20 697 18 076
RohguB fiir sogenannte

Sanitiitsgogenstande t 5 213 1270
Gcsamtwert in 1000 Jl 977 270

1914 1915

E ise n -  u n d  S ta lilg ioB o-
ro io n , e in sc h l. K lo in -

b esso m ere ien  (ferner). V

RohrcnguB aller A rt (ein-
schl. Eormstucke), so-
weit er ais Besonder-
hcit horgestellt wird t 314 570 177 154

G esam twcrt in 1000 Jt 41 375 29 288
MaschinenguB. . . . t 1 274 055 1 102 322
G esam twcrt in 1000 Jl 268 190 200 359
BauguB (einschl. des

Rohgusses fiir Kana-
lisationsgogcnstande)t 82 930 58 486

G esamtwort in 1000 Jl 14 837 11 879
anderor EiscnguB und

sonstige Besonderlici-
ton, z. B. GuBfiir Zon- '
tralhcizungen, H art-
guB, Kokillon usw. t 598 010 840 304

G csamtwert in  1000 Ji 101109 199 749
TemperguB (schmied-

barer GuB und Tem-
porstalilguB) . , . t 58 828 43 304

Gcsam twert in 1000 Jl 32 698 29 705
StahlguB..................... t 131 140 240 303
Gesamtwcrt in 1000 Jl 49 051 129 627

om aillierterodcr auf andere
Weise verfeinertcrEisen-
guB: HandelsguB . . t 20 320 12 309
Gcsam twert in 1000 Jl 9 394 5 319
GuB fiir sogenannto Sa-

nitatsgogenstiinde . t 25 015 12 730
Gcsamtwert in  1000 Jl 8 491 5 389
GuB fiir chemische und

sonstige Industrien t 1 722 4 009
G csam twert in 1000 Jl 884 1 501
sonstigo Bosonderheiten t 7 209 0 756
Gesam twcrt in 1000 Jl 4155 4569

Schw oiB eisen-
(P u d d o l-) W erke

Zahl der B etriebe................ i) 20 i) 24
Zahl der borufsgen. vorsicher-

ton besohaftigten Personen 1 709 1236
Botricbsvorrichtungen, am

Jahresschlusso Yorhandon 262 259
Puddelofen......................... 230 226
SchweiBofen . . . . . . 28 28
Zemcntierófen, Raffinier-

stahl- und Sehmicde-
feuer................................. 4 5

Vorbrauchte Rohstoffo:
R oheisen .........................t 133 181 100 396
Schrott .........................  t 15 762 11 202
Zuschliige (Eisenerzo

USW.) ......................... t 4693 2 931
Erzeugung an SchweiBeisen

(Pudde lei sen, Puddc Ist alil,
Luppen, Rohschiencn, Raf-
finier- und Zcmcntier-
s t a h l ) ............................. t 129 610 99 119

G csam twert in 1000 Jl 12 899 10 991
davon: Raffinier- und Ze-

mentiorstahl . . . . t 466 415
Gesam twcrt in 1000 Jl 300 327

Erzeugung verw ertbarer
S c h la c k e n .....................t 31 283 23 871

G esam twcrt in 1000 Jl 489 380

l ) Ein Botricb wurdo nach dem Yorjahre geschiitzt.
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1914 1915

EiuB ois.en- u n d  EluB-
s ta h lw e rk e

ZaHl der B etriebe ................. >) 106 2) 104
Zahl der borufsgen. yęrsieher-

ten besohaftigten Personen 36 766 36 947
Betriebseinriehtungen, am

Jahre sschlusso vorhandon: 694 711
T h o m a sb irn c n ................. 109 109
Besseinerbirnen................ 11 15
Martinofon m it basischor

Z u s te llu n g ..................... 394 397
Martinofon m it saurer Zu-

s t e l lu n g ......................... 47 57
Elektrostahlófen . . . . 32 *35
T io g o lo fen ........................ 101 98

Verbrauchto Bohstoffo:
R oheisen ................. .... . t 10492 160 8915 720
Schrott . . . . . . .  t 4600 689 4532 573
Eiscnorze. . . . . . . t 260 638 199 541
Zusehlago (K alkstein

U S W .) .........................t 1 411504 1272 344
Gesamto Erzeugung der

EluBoisen- und EJuBstahl-
werko . .........................t 16 346 886 14230 148

Gesamtwert in 1000 JL 1 266 295 1 498 179
Davon:

E olib locke................ t 13 520 664 11 598 550
Gesam tw ert in 1000 Jl 1 160 950 1 266 673

D arunter aus:
Thomasbirncn . . . t 7 046 222 5 572 623
G esam twert in 1000 Jl 547 970 548 058
B essem erbirnen. . . t 95 700 145 724
G esam tw ert in 1000 Jl 10 242 17 631
Martinofon m it basischer

Zustellung . . . . t 5 932 129 5 394 513
G esam tw ert in 1000 Jl 515 123. ■582 885
Martinofon m it saurer

Zustellung . . . . t 286 830 271 463
G esam tw ert in 1000 Jl 29 601 31 966
T ie g e lo fe n .................t 80 994 89 989
G esam tw ert in 1000 Jl 36 903 46 972
Elcktrostahlofen . . t 78 789 124 238
G esam tw ert in 1000 JC 21 111 39 161

StahlformguB.................t 189 834 411 470
G esam twert in 1000 Jl 64 401 195 868

Schlacken zur Vermahlung
zu Thomasmehl bc-
stim m t.........................t 1 767 556 1 408 394
G esam twert in 1000 Jl 36 548 31 118

Schlacken anderer A rt. t SOS 832 811 734
G esam twert in 1000 Jl 4 396 4 520

W alz w erk e
(m it u n d  ohne  S chm iode-

o d e r  Proflw ork)
Zahl der B etriebe................. 3) 173 *) 179
Zahl der borufsgen. rersicher-

ton besohiiftigten Personen 112 465 102 752

1914 1915

W alzw erko  
(m it u n d  o hne  S eh m ied e -

o d e r  P reB w crk) (ferner). 
Verbrauclit wurden:

R ohblocko .....................t 13321 964 11 423 305
EluBeisen- und EluBstahl- 

■halbfabrikate . .. . . . t 2 342 141 2 233 429
SchweiBeisen- u. SchweiB-

oisenhalbfabrikate. . t 134263 98 328
Abfallorzeugnissc (Abfall- 

endori usw.) . . . .  t 60 118 41 402
Gesamte Erzeugung d. Walz

werke, einschl. der m it
ihnen Torbundcnen Schmie- 
de- u. PreBwerke . . . t 15 566 706 13 551 928

Gesamtwert in 1000 Jl 1 806 132 2053 358
Davon:

H albfabrikate (vorgcwalzte 
Bloeke, Kniippel, Pla- 
tinen usw.), zum Absatz
bestim m t.....................t 2 308 728 2 121 880
G esamtwert in 1000 Jl 204138 250 575

Eertigfabrikate . . . . t 10395 898 8791096
Gesamtwert in 1000 Jl 1466 501 1 667 455

D arunter:
Eiscnbahnoberbaumate-

ria l (Schienen, Schwel- 
len, Lasehen, Unter- 
lagsplatten und Klein- 
eisenzeug . . . . t 1 785 065 1 325 474

Gesamtwert in 1000 Jl 215 135 164 755
Triiger (Eormoisen von 

80 mm Hohe und da- 
riiber . . . . . .  t 1076 615 688 221

Gesamtwert in 1000 Jl 122 440 84667
Stabeispn u. sonst. Eorm

oisen unter 80 mm 
Hohe, Universaloison t 3 324 579 2 988 866

Gesamtwert in 1000 .11 369 573 462 903
B a n d e isc n .................t 308 376 271 858
Gesamtwert in 1000 Jl 41 152 42 792
W a lz d ra h t.................t 879 657 688 780
Gesamtwert in 1000 Jl 96 421 89 281
Grobblcche (5 mm und 

dariiber stark) . . t 1 071 672 891116
Gesamtwort in 1000 Jl 131 364 125 778
Eeinblcclie(unter 5 m m ) t 706 426 609 496
Gesam twert in 1000 Jl 117 051 127 881
W eiB blech.................t 85 951 92 731
Gesamtwert in 1000 Jl 32 292 43 869
I t o h r c n .....................t 536 959 403 394
Gesam twert in 1000 Jl 136 360 126 911
rollendes Eisenbahn-

m aterial (Achsen, Bii-
der usw.) . . . . t 276 924 188 761

Gesamtwert in 1000 Jl 59509 42 966
Sehmiedestucke. . . t 195 432 291 519
Gesamtwert in 1000 Jl 90 299 173 480
andere Eertigfabrikate t 148242 350 880
G esamtwert in 1000 Jl 54 905 182 172

Abfallcrzeugnisse (Abfall- 
onden und verwertbare 
Schlacken . . . . . .  t 2 862 080 2638952
Gesamtwert in 1000 Jl 135 493 135 328

*) Vbń sechs Betrioben sind die Ergebnisse nach An
gaben fiir andere Jahfo geschatzt; drei Betriebe m it nur 
gcringcr Erzeugung muBten unberiieksiehtigt bleiben.

2) Von sieben Betrieben sind die Ergebnisse nach 
Angaben fiir andere Jahro geschatzt.

3) Von sieben Betrieben sind die Ergebnisse nach 
anderen Jahren geschatzt, drei kleine Betriebe blieben 
unberiieksiehtigt, da keine Angaben zu erlangen waren.

*) Vier Betriebe wurden nach dem Vorjahre, acht Be- 
triebo wurden von Sachvcrstandigen geschatzt. Zwei 
Betriebe muBten unberiieksiehtigt bloiben, weil aueh fiir 
eino Schiitzung Unterlagen nicht zu erlangen waren.

In  den fiinf Betriebszweigen der Eisen- und Stahl
industrie wurden im Jahre 1915 insgesamt 286 237 berufs- 
genossenschaftlich versicherte Personen besehaftigt, dio 
458 281 000 Jl an Lohnen und Gehaltern bezogen gogefl 
316 002 Personen bezw. 466 416 000 M  im Jahro 1914.

X X X II.,,
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Wirtschaftliche Rundschau.
VorIaufige Verlangerung des Stahlwerksyerbandes. —

Dor Stahlwerksyerband h a t m it dem 31. Juli 1919 sein 
natiirliches Ende gefunden. Auf Einspnjćh der Bcichs- 
regieruug is t er jedoch einstweilen um einen Monat ver- 
liingert worden, dam it in  dieser Zeit neue Grundlagen 
fiir einen otwaigen W icderaufbau gesehaffen werden 
konnen.

Auflosung der weśtlichen Schrottorganisationen. —
Am 26. Juli 1919 haben dio V e re in ig u n g  W est-  u n d  
S iid d e u ts e h e r  S c h ro t ty e rb r a u c h e r  unddio S c h ro t t-  
h a n d o l G, m. b. H. ihre Auflosung m it Gultigkoit von 
diesem Tage an beschlossen. Wenn auch dio Verhaltnisso 
auf dem Schrottnm rkt besonders in der letzton Zeit 
immer yerworrener geworden sind, so wird dieser BeschluB 
zuniichst doeh eino gewisse Ucberraschung auslosen, donn 
noch am 14. Ju li, also eino Wocbo rorhcr, haben die 
Schrottorganisationen eino orhebliche Preiserhohung be
schlossen und gleiclizeitig zum Ausdruck gebracht, daB 
sie bis zum yortragsmaBigen Ablauf, also drei Monato 
nach FriedensschluD, nioht an eine Auflosung denken. 
Widor Erwarten aber h a t diese Preiserhohung nicht den 
gowunsohten Erfolg gehabt. E s sind vielmehr auch nach 
dem BeschluB vom 14. Ju li die festgesetzten Preiso weiter 
uberschritten worden, so daB dor Hauptzweck, die Be- 
kiimpfung des Schleichliandels, durch die Preiserhohung 
nichtherboigefiihrt worderiist. Dazukommtnoch, daBsich 
oin Abkommen m it der E i s e n z e n t r a l e  auf Ablieferung 
von Schrottm aterial nicht in dom Sinne abgewickelt hat, 
wio os auf Grund der Abmachungon zu erw arten war. 
Dc auch die Schrottverbraucher unter sich nicht mehr 
oinig warou und dor Bedarf der Hochofenwerke an Schrott 
stiindig zunahm, so war an eine Entspannung dor Lage 
nicht mehr zu denken. Die Werke haben, nachdom bereits 
vorher die Handler das Bestehen der Organisation von 
einer erheblichen Proiserhohung abhangig gemacht haben, 
aus dieser Saehlage die notwendigen Eolgerungen gezogon 
und dio weśtlichen Schrottorganisationen aufgelost. Auch 
dio Eisenzontrale hat auf Grund dieser Saehlage auf dio 
ih r aus dem Yertrage zustehenden Bechte zwischen Werken 
und Schrotthandel yerzichtet. Ueber dio Entwicklung 
des Śehrottm arktes liiBt sich natiirlich Endgiiltiges noch 
nicht sagen, jedoch scheint oine weitoro Erhohung der 
Schrottpreiso auf dem nun bestehenden freien M arkt, 
wenigstens fiir die niichste Zeit, ausgcschlossen. Zum Teil 
haben die Werke oinen zwar geringen Vorrat, der jedoch 
infolge dor aUgemein bestehenden Kohlenknappheit liinger 
ausreichon wird ais friiher. Zudem haben dio Werke 
crheblicho Mengen Schrott nach-Auflosung dor Orgatii- 
sationen im Einvcrnehmen m it dor Eisenzentralo gekauft, 
so daB ein Grund fiir eine Preiserhohung yorlaufig nicht 
gegeben ist. Dazu kommt noch, daB die Mitglieder der 
Schrotthandel G. m. b. H. verpflichtet sind, die den 
Schrottvcrbrauchem ais Mitglieder der Organisation seit 
dem 14. Juni 1916 gegebonen Zuweisungen auszuliefern. 
Durch dio letzto von der Organisation Vorgcnommeno 
Preiserhohung is t naturgemiiB eine nielit geriuge Mengo 
auch von den H andlem  iiberwiesen wordon, so daB also 
auch dadurch den W erken noch Schrott zuflieBen wird. 
Dio Grundung einer neuen Organisation stch t zurzeit 
auBerhalb der Erórterungen, da das Fortbestehen oder 
die JJeubildung yon Verbiinden fiir die Eertigerzeugnisse 
abgowartet werden muB, bevor Verhandlungen fiir die 
Bildung einer neuen Schrottorganisation beginnen.

ZusammenschluB der Kleineiseneisenindustrie. — Am
8. Juli 1919 is t von dor gesam ten Kleineisen- und-Stahl- 
warenindustrie, einschiiefilich der Waffenindustrie, zur 
Wahrung ihrer gomeiusamen Intoressen ein Verband unter 
dem Namen , , E isen - u n d  S ta h iw a re n in d u s tr ie -  
B u n d “ begrttndet worden. D am it ist zum ersten Małe

eine E inigung.in  dor gesam ten deutschen Kleineisen" 
Industrie zustando gekommen1).

Die Sozialisierung der Elektrizitatswirtschaft. — Die 
Boichsregierung is t anscheinend entschlosscn, ihro So- 
zialisierungsabsichten nunmehr m it Beschleunigung prak- 
tisch durchzufiihren. In  seiner groBen Bede vor der 
Nationalyorsammlung am 23. Juli 1919 kundigto Minister- 
priisident Bauer die domnachstige Vorlage von Gcsetz- 
entwurfen iiber die Sozialisierung der E lektrizitatsw irt
schaft und des Braunkolilenbergbaues an, und in Ab- 
geordnetenkreisen yerlautet, daB sich dio Sozialisierungs- 
mafinahmen auBor auf den Kalibergbau auch auf die 
groBen Erzhiittenwerko orstrecken sollen. Der G e se tz 
e n tw u rf  iib e r dio S o z ia lis ie ru n g  d e r  E le k t r i z i 
t a t s w ir t s c h a f t  i s t  inzwischon der Nationalyersamm- 
łung zugegangen, naohdem der StaatenaussohuB an dem 
urspruugliohen Begierungsentwurf yersohiedene Aende- 
rungen yorgenommen h a t, wir geben untenstehend 
das Wichtigste daraus wieder. In  ihrer Begrundung 
der geplanten MaBnahmen betont dio Beiehsregierung, 
daB das Beich die Fiihrung in  dor Elektrizitatsw irt- 
schaft ubernehmen miisse, um einer weiteren Zer- 
splittcrung — os bestehen in Deutschland uber 4000 
Elektrizitiitswerke — yorzubeugen und oino oinheit- 
liche Elektrizitatsyersorgung Deutschlands zu schaf- 
fen. Eerner miisse infolge des Eriedensyertrages m it 
einem kiinftigen groBen Kohlcnmangel gercchnet werdon, 
wesbalb os dringend goboten sei, zur E lektrizitatsyersor
gung und dam it zur Energie w irtschaft Deutschlands iiber- 
haupt in weit stiirkerem Umfango ais bishor Wasserkriifte 
heranzuziehen. Boi den sehr hohen K osten, die m it 
dem Ausbau leistungsfiihiger W asserkrafte yerbunden 
sind, Werdo nur das Beich in der Lago sein, eino solclio 
Aufgabe zu ubernehmen. DcmgemaB heiBt es im § 1 
des Gesetzontwurfes:

Das Beich is t befugt:
1. das Eigentum an Anlagen, wolohe zur Eortloitung 

yon elcktrischer Arboit in einer Spannung yon 
50 000 Volt und mehr bestim m t sind und zur Ybr- 
bindung mehrorer K raftw erke dier.en;

2. das Eigentum an Aalagen zur Erzeugung olektrischer 
Arboit (Elektrizitiitswerke) m it einer installiorten 
Maschinenleistung von 5000 K ilow att und mohr, 
wclcho im Eigentum priyater Unternehmor stehon 
und nicht lediglich zur Erzeugung clektrischer Arbeit 
fiir eigene Zwecke dienen:

3. Priyatuntęrnehm ern zustehende Bechtc zur Aus
nutzung yon W asserkriiften fiir die Erzeugung 
elektrischer A rbeit m it einer Leistungsfiihigkeit von 
5000 K ilow att und mehr cinsclilieBlich des Eigentums 
an don in Ausubung dieser Bechte erriehteten  An
lagen gegen' angemessene Entschadigung zu uber
nehmen.
Zu den Elcktrizitatsw erkcn im Sinne des Absatzes 1 

Ziffor 2 gehoren alle Anlagen und Einrichtungen, welche 
m it dom K raftw erk eine wirtschaftliche Einlieit bilden.

Jede nach dem Handelsrecht zuliissige Gesollschafts- 
form g ilt ais privates Unternehmen, und § 2 fiihrt aus, 
daB die Anlagen ais im Eigęntum priyater Unternehmer 
stehend auch dann gelten,- „wenn Lander oder Kom- 
munalyerbiindc an den Gesellschaften oder Genossen- 
schaften entweder unm ittalbar oder duroh Yermittlung 
anderer Gesellschaften oder Genossensohaften beteiligt 
sind“, In  solchen Fallen konnen dio beteiligten Liin- 
der und kommunalen Verbiinde yerlangen, daB das 
vom Beich ubernommene Elektrizitiitswerk einer Gc- 
sellschaft iibertragen wird, an der sie in  einem Um*

*) Vgl. Naehrichten fiir Handel, Industrie und Land- 
wirtschaft 1919, 29. Juli, S. 4.
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fango beteiligt worden, dor ihrer bisherigen Bo- 
toiligung an dem Elektrizitiitswork entsprieht. Diese 
etwas merkwUrdjge Bestimmung, m it der das Reich das 
yon ihm erstrcbto Staatsmonopol wieder durchlochert, 
diont dom Zweck, don Gomeinden ihre Einkiinfte aus den 
Elcktrizitatswerken zu erhalten. Von den nun folgenden 
Paragraphen is t noch besondors beachtlich § 4, dor die 
Entsehildigungsfrago bei der Uebernahme der Anlagen 
bchandclt. Danach gew ahrt der S taat ais Entschśidigung 
dio G^stehungskosten unter Berucksichtigung angemes- 
sener A b sch ro ib u n g cn . Basondoro Umstiinde des Ein- 
zelfalles sind bei Fostsetzung der Entschadigung zuboruok- 
siohtigcn, sowsit sonst unbillige Hiirton ointreten wiirdon. 
Dic resthchcn Paragraphen seion, woil hier von miriderer 
W ichtigkeit, in ihrem Inhalt kurz zusammengefaCt. Die 
naehstfolgendon Bestimmungen sehen ein SchiedsYcrfaliren 
Yor fiir den Eall, daB eino vertraglicho Voroinigung nicht 
zustande kommt. Der § 10 berechtigt den Reięhsschatz- 
ministor und dio von ihm bestimmten Stellen, jedorzeit 
Auskunft iiber alle Umstiinde reehtlicher, teehniseher 
und wirtschaftlicher A rt zu yorlangen, und verpflichtet 
zur Auskunft dio Eigentiimer, Betriebsunternehmor und 
Piichtcr dor Anlagen, die Inhaber dor in § 1 Absatz 1 
Ziffer 3 bezeichneten Rechtc sowio Personen, dio an 
Gesellschaften beteiligt sind, wclchen solche Anlagon oder 
Rechtc gohoren oder welche don Betrieb solcher Anlagen 
fiihren. Die zustiirdigen Stellen sind befugt {§ 11), zur 
Ermittcluug wichtigor Angaben Geschiiftspapiere oder 
Geschaftsbiicher oinzusehen, sowio dic Betriebe und Raumo 
zu besichtigen, iiber wolcho Auskunft verlangt wird, 
ebenso kann das Reich aus Griinden des offentlichcn 
Wohles das Recht zur Entzichung oder Beschriinkung 
von Grundoigcntum gegen vollstandige Entschadigung 
yerleihen (§12). Dor §, 13 enthiilt Strafbestimmungen; 
dor § 14 erkliirt nach dem 1. Ju li 1919 getroffeno rechts- 
geschaftliche Verfijgungcn und abgeschlosscno Reehts- 
geschiifte iiber Anlagen und Rechtc der in § 1 bezeichneten 
A rt dem Reiche gegeniiber fiir unwirksam. Dom Reichs- 
sehatzminister wird fur die Durchfuhrung dieses Gesotzes 
dem Bedarf entsprechend ein Geldbetrag bis zu oiner 
Milliardo zur Verfiigung gestellt (§ 20).

Entwurf eines Gesetzes iiber die dureh innere Unruhen 
verursachten Schaden. — Im  Zusammenhang m it der 
gowaltsamen staatsrechtlichon Umwiilzung im November
1918 sind zahlreiohe S chacie n an  L e ib  u n d  L eb en  
wie auch am V orm ogon eingotroton, die dor Rogelung 
bediirfen. Nach dem gegenwiirtig maBgebenden Rechts- 
zustando liegt die Bofriedigung dor sogcnannten Tumult- 
schiidon den Bundcsstaaten ob, orfolgt dureh diese aber 
unzuroichend und iiberdios in don einzelnen Staaten 
nach verschiedenen Gesichtspunkton. Man hat sich daher 
zu einer reichsgosetzlichon Regelung ontschlosson. Nach 
dem Torliegenden E n tw u rf  wird, soweit dureh die 
Schadensverfugung das wirtschaftliche Bestehon des Bo- 
troffencn gefahrdet worden ist, ein Rechtsanspruch auf 
Ersatz gewiihrt, der nicht im ordentlieheri Rechtswogo, 
sondom von bosonderen Spruchbchorden (von Ausschiissen, 
dio von den Lindeszontralbehorden nach Bedarf errichtot 
werden) in einom auf schnelle Erledigung abziolenden 
Vorfahren festgestellt werden soli. Wegen der iiuBerst 
gespannten allgemeinen Geldlage und' weil m it dor Mog- 
liehkeit weiterer Unruhon gorochnet werden muB, wird 
der Umfang dos Anspruches, soweit irgend angangig, 
bosehriinkt und Ersatz nur gewiihrt, wenn ein P o rso n en - 
sc h a d e n  oder ein S ch ad cn  an  bow oglichom  und  
u n b o w cg lich em  E ig e n tu m  entstanden ist. Damit 
sind grundsiitzlich allo E rw o rb ssc h a d e n  von der Er- 
stattung au sg o sch lo sso n , insbesondoro auch solohe, die 
in gewerbllchen Betrieben den Arbeitgebern infolge von 
Lohnzahlungon fiir Streiktage oder den Arbeitnehmorn 
infolge Ausfalls Yon Lohn entstanden sind. Ferner soli 
nach dem Entwurfe nur dann E rstattung eintreten, wenn 
der Botroffene in seinem wirtschaftlichen Bestellen sonst 
gefiihrdet wiire, und nur insoweit, ais dios bei Beruck- 
siehtigung seiner sonstigen wirtschaftlichen Kriifte er-

forderlich ist. Wenn beispielsweise eine Sehachtanlago 
zerstort is t und dadurch dic Bergwcrksgesellschaft eine 
goringero Ausbeuto verteilen muB, wiire os nicht zu 
yerantworton, offentlicho M ittel aufzuwenden, um den 
vollen Ertrag sicherzustcllen.

Bei Schaden an Leib und Leben wird dem Bc- 
schiidigten Ersatz fiir dio notwendigen Heilungskoste n 
und fur die EinbuBe an Erwerbsfahigkeit, den Hintor- 
bliebenen ein Ausgleich der Nachteile gewahrt, die ihnen 
dureh den Tod des Erniihrers entstanden sind. Die 
Hohe dos Ersatzos is t unter Berucksichtigung der dcm 
Betroffencn sonst zur Verfiigung stohendon M ittel zu 
bomessen. Dor Ersatz wird, soweit es sich nicht um 
Heilungskosten handelt, in  Eorm einer monatlichon, im 
voraus zahlbaren R ente gewahrt. Die Ronto darf nach 
Umfang und Dauer den Betrag nicht iibersteigen, dor dem 
Beschądigten oder den Hintcrbliebenen des Vorstorbenen 
nach den geltenden Militiirversorgungsgesetzen zustehen 
wiirde, wenn der Beschiidigto ais Gcmeiner eine dureh 
den Krieg herboigofiihrte Dienstbesehadigung erlitten  hatte, 
oder wenn der Verstorbenc ais Gcmeiner im Felde gofallen 
wiire.

Ueber den Ersatzansprueh usw. cntsohciden die vor- 
erwahnten Ausschiisse, in dio dor Reichsminister dos 
Innorn oin boisitzendes Mitgliod entsondon kann. Gegen 
die Entscheidung des Ausschusses kann unter gewissen 
Voraussetzungen Bcschworde an den ReichsausschuB zur 
Eeststellung von Kriegsschdden cingelegt werden.

Die zur Bofriedigung der Ansprucho aus diesom 
Gesetze sowie zur Bostreitung der Kosten des Vorfahrens 
notwendigen M ittel triigt in  Hohe von einem D ritte l das 
Reich, in Hohe eines weiteren D rittcls der Einzelstaat, 
in dom dor Schaden entstanden is t, und in Hohe des 
letzten D rittels die beteiligto Gomeinde.

Der beabsichtigte ZusammenschluB der belgischen 
Schwereisenindustrie. — In  der sehweren Eisenindustrie 
Bclgiens scheinon sich Dingo rorzubereiten, dio unsore 
dringendste Anfmorksamkoit orhcisclion, namlich die Bil- 
dung einer groBen V e ro in ig u n g  d o r b e d e u te n d s to n  
E isen w erk o  B o lg ions m it 300 Mili. Er. Aktienkapital. 
Zweck des Zusammenschlusscsist, den gegonsoitigen Wott- 
boworb auszusohalten und jedes Werk auf eino bestimmto 
Erzeugungsform zu bcsehriinken. Bei Yerwirklichung 
dieses Planes wiirdo die deutsche Eisen- und Stahlindustrie 
also einem goschlossenen bclgisehen Błock gegeniiber- 
stohen, und ihr Wicdoraufbau wiirde, insbesondere wenn 
dio Auflosung des Stahlwerksvorbandes Tatsache wird, 
infolge ihrer Zersplitterung weiteren Schwierigkeiten bo- 
gegnen. Der Stand der Angolegonhoit in Bolgien is t 
augenblicklieh folgonder: In  einer kiirzlich Yoranstalteten 
Versammhmg der H auptbeteiligten fiihrte der GroB- 
industrielle T ra v e n s te r ,  Generaldirektor der Gesellschaft 
Ougróe-Marihayo, dio Seele des ncucn Unternehmens, aus, 
einige Werke wurden in Zukunft nur Schienen, andero 
Triigcr, wieder andere dio eino oder anderc A rt von Stalli 
erzeugen diirfcn. Jedes so fiir die Herstellung eines be
stim m ten Erzeugnisses eingearbeitete W erk werde in- 
folgedessen auf Arboitsstiitten fiir andere Erzeugnisse 
verziehten konnen und dam it eine bedeutende ErmaBigung 
an Gestehungskoston und auch an don Verkaufsprei- 
sen erzielen, ohne daB oine Erhóhung der Gewinne 
vorhindert werde. Wenngloich dio Sacho auf groBe 
Schwierigkeiten stoBt, glaubt man doch, zu einer Ver- 
stiindigung zu gelangen. Das vorgesohene K apitał von 
300 Mili. Fr. soli entsprechend dem Werte der einzelnen 
Mitgliedorwerke auf dieso yorteilt werden, wobei fiir dio 
Bewertung jedes W erkes der Aktienstand am 30. Juni 
1914 und die yom 1. Januar 1912 bis 30. Juni 1914 er- 
ziolten Gewinne maBgebend sein sollon; auBerdem muB 
dio Abschatzung dor Gebiiulichkoiten, Minenfelder, Vor- 
rate usw. laut Bostandsaufnahmo erfolgen. Lotzteres 
bietet besondere Sehwie.rigkciten. So Yerfechten z. B. 
Oągrće-Mari haye und Providenco Belge die Ansicht, daB 
es ihnen unmoglieh sei, den zu,kunftigen Wert ihrer
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Eisenerzgruben in Luxemburg und Frankreich und dor Bo- 
teilignngen an solchon augenblicklichfcststcllon zu konnen. 
Man oinigte sich schlieBlieh dahin, den W ert der Erz- 
gerechtsamo durch Sachvcrstiindige abschiitzen zi; lassen. 
Fiir den ZusammensehluB kamen folgende Werke in 
B stracht: dio Gosellsckaften Coekerill, Tky-le-Ckateau, 
Sambro e t Moselle, Angleur, Espórance-Longdoz, Athus- 
Grivegnśs, Usines Motallnrgiqu.es du H ainaut, Monoeau 
Saint Fiacre, Forgos de Clabeq, Gesellschaft Providence, 
Hiittonwork Chatclincau, sowie dio Werke Bool.

Die Eisenerz- und Hoheisenversorgung GroBbritan- 
niens und seiner Kolonien1). — Die Eisen- und Stahl
industrie GroBbritanniens h a t sieli dank der nahen 
Nachbarschaft Yon ICohle, Ei senorzon und K alk zu 
einem der Grundpfeiler, auf dem Industrie und H an
del des Landes aufgebaut sind, cntwickoln konnen. 
Immorhin is t GroBbritannien schon geraume Zoit vor dom 
ICricgo von den Veroinigten S taaten und Deutschland in 
der Herstellung von Stahl und Eisen weit uberflugelt 
worden. Um m it den Fortschritten, die von den beiden 

. anderen Landem gomaoht worden sind, gieichen Schritt 
haltenzukonnon.hatdahor GroBbritannien der Frage naoh 
der Bosckaffung der notigen Eisonerze soit goraumor Zeit 
immer groBero Aufmerksamkoit zuwenden miissen. Etwa 
zwoi D rittol der Von der britischen Eisenindustrie ver- 
hiitteten Eisenerzo werden in GroBbritannien gowonnen. 
Das Yorbleibende D rittel, otwa 7 Mili. t  ] ii lir lich, muB 
aus dem Auslande cingefiilirt werden, und zwar haupt
sachlich aus Si>anicn. Dic b3vorstehendo Erschopfung der 
hochwertigen spanisohen Eisenci-zlagcr zwingt abor dio 
britisehe Eisenindustrie, nach anderen Erzyorkommen 
fiir dio Zukunft Umschau zu halton. Einige der wert- 
Vollsten Erzlagerstatten, dio heuto noch nioht oder hur 
unYolikommen ausgebeutet werden, bofinden sich in den 
Kolonien des Britischen Roichos. In  Frage kommen 
namentlich Kanada, Indien, Australien, Neusoeland, Siid- 
afrika und Neufundland. In  K a n a d a  worden jakrlick 
iiber 1 Mili. t  Rokeiscncrzeugt. Das benotigte Erz stamm t 
zum groBten Teil aus den Vereinigten Staaten. In  N eu- 
s c h o t t la n d  sind die Vorbodingungon fur die Schaffung 
einer bedeutenden Eisen- und Stahlindustrie gleicli 
gunstig wie in GroBbritannien; ausgedehnto Vorkotnmen 
Yon Kohle und Eisenerzen in der Niihc der Kiiste bioten 
die Moglichkeit, weiterc Mengen von Eisenerzen aus bo- 
nachbarton Liindern zu beziehen. Die Wabana-Erzgruben 
in Ne uf und! a n d  sollen dio bedeutendsten Erzyorkommen 
dor W eit enthalten. Angostelłte Boreohnungon haben er- 
geben, daB dio bis je tz t in Neufundland aufgeschlossencn 
Erzlager fiir mehr ais 100 Jahre ausroichen werden, selbst 
bei groBerer Ausbcutung. Vor dem Kriego hat GroB
britannien aus Neufundland otwa 100000 t  Eisenerzo 
jahrlich bczogen; man hofft, dio wahrend des Krieges 
untorbundonen Zufuhron bald wieder aufnehmen und 
stark  Ycrgrofiern zu konnen. In B rit is c h -K o lu m b ie n  
befinden sich groBe Erzlagerstatten in  der Nilhe von 
Wasserlaufon. Man beschiiftigt sich m it dom Gedanken, 
iihnlieh wie in Schwedon und Norwegen durch Ausnutzung 
der Wasserkriifte Stahl in  olektrisohen Oefen zu erzeugen. 
Alle Voranschliige lasson abor erkennen, daB dio ICosten 
sich yielleickt auf das Vier- bis Fuuffache der in Norwegen 
ubliohen Siitze stollon worden, Immorhin hat dio Frage 
der Verhuttung der Magnetoisensteinvorkonimon von 
Britisch-Kolumbien auch insofern ihro Bedeutung, ais 
man nach der Gewinnung dieser Erze auf dio heuto 
schwor zugiinglichcn groBen Vorkommon von Hamatit- 
Eisonerzen stoBcn wird. In  In d ie n  ha t zwar sohon 
soit uber 40 Jahron eine Gewinnung von Rokeisen statt- 
gefunden, doch is t dio Stahlindustrie erst m it dom 
Jahro 1914 zur Geltung gokominen, ais in Verbindung 
m it dem Kriego eine Erhohung der Stahlgewinnung in 
Indien m it allon Mittelii angestrebt wurde. Die Stahi-

')  Vgl. hierzu Nachr. fiir Handel, Industrie u. Landw. 
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erzeugung der letzten Jaliro hat hauptsachlich zur Liefe- 
rung von Schienon und sonstigoin Stahl nach Mesopota- 
mien und Aegypten fiir Rechnung des indischen Munitions- 
amtos gedient. Naoh E in tritt des Waffcnstillstandes wird 
aber dio oinlieimischc Stahlerzeugung in waohsendem 
MaBe fiir die Bediirfnisse des eigenon Landos horangezogen 
werdon. Den Eisenorzvorkommen in S iid a fr ik a  wird 
steigondo Aufmerksamkoit gesehenkt. Bis vor kurzem 
haben allerdings dic liohen Gestehungskoston und die 
begrenzten Absatzgobiote der Entwicklung einer oin- 
hoimisohen Eisenindustrie hindernd im Wego gestanden. 
Namentlich der K rieg ha t dann Veranlassung dazu go- 
geben, daB man sich m it der Frage einer Verhiittung 
der Eisenerzo an O rt und Stelle wieder befafite. Die 
Transvaal-Erze sind nioht hochwertig genug, um die 
Eisenbalinfracht bis an dio Kiiste tragen zu konnen, und 
miissen deshalb an O rt und Stello verbraucht werden. 
Dio Lagorstatton sind aber in dor Naho dor Goldgruben, 
wo jahrlich viele Tausende von Tonnen Eisen und Stahl 
gebrauoht und infolge der kokon Fracktkosten Yom Seo- 
liafen bis in das Innere des Landes touer bezaklt werdon. 
Man hiilt die Verschiffung von Hamatitorzen und Magnet- 
oisenstein aus N atal iiber Durban nach GroBbritannien 
fiir moglich. Uober hoohwertige ErzTorkommon an ver- 
sekiedonen Stellen yorfiigt Yor allem A u s tra lio n . Es 
is t aber bislang wenig getan wordon, um die Gewinnung 
von Eisen und Staklim  Lando zu fordom. Siid-Australien 
besitzt in dem „Iron  ICnob'1 und dom „Iron  Monarch“ 
zwoi Eisonerzborgo, die ais ganz und gar aus Eisenerz 
bestehend angosprochon werden konnen. Dic Vorkommen 
gehoren der Broken Hill Company, die die Erze in ihren 
Eisenwerken in Newcastle, Nou-Sudwalos, vorhiittet 
Die Erze sind von ausgozeioknoter Besckaffenkoit und 
groBtenteils zur Herstellung von kockwertigein Stakl 
geoignet. Dor Versckiffungskafen is t Hummocky Point. 
Bei angomossener Frackt wiirde es móglick sein, fiir dieses 
Erz ein groBos Absatzgebiet in GroBbritannien zu schaffen. 
In  Tasmanien is t das Blytha-River-Erz von gutor Be- 
schaffonheit, wenn auch nicht ganz so gut wie die siid- 
australischen Erze. Es is t der Yorschlag gemacht worden, 
dieso Erzo zu yerhiitten und das Rohoisen zur Ausfuhr 
zu bringen. Quoonsland besitzt ausgedehnto Erzvor- 
kommen. Im  Jahre 1915 wurden im Rockhamton-Bozirk 
otwa 41000 t  Erz gowonnen und hauptsachlich ais Zu- 
sehlag fiir dio Roduzierung yon gold- und kupforhaltigen 
Erzen vorwendet. In  West-Australion und dem nord- 
lichon Territorium sind bedeutendo hochwortige Erz- 
lagorstiitten bekaim t, doch kaben sio infolge der 
geograpkiseken Lage nock nickt ausgebeutet werden. 
konnen.

Bei Papara an der Westkiiste cfor nordlichen Insel 
Yon N e u se e la n d  sind sehr wertvoUo EisenerzYorkommen 
Yorhanden. Merkwiirdigorweise werden diese hocliwerti- 
gon Erze, die liberdies bequem zu errcichen sind, noch 
nickt ausgebeutet, obwohl die Fundstiltten zudom in 
der Niiho der Kiiste gelogen sind, so daB dio Moglichkeit 
entweder zur Ausfuhr der Erzo oder zur Ausfuhr des an 
Ort und Stelle erblasenen Rohoisens gegebon ist. In  
dor Gegend des Oberon Seos in den Veroinigten Staaten, 
wo Erzo iihnlicker Beschaffonheit und gleicher natiirlichcr 
Ablagerung vorkommen, sollen sich die Gostehungskosten 
fiir die Tonne Erz auf 3 S  4 d stollon. Ein Absatzgebiet 
fiir das Erz konnte in Japan gosohaffen werden, und es 
wiirde auoh GroBbritannien sehr gelogen kommen, wenn 
angeinessone Frachtraten Yoreinbart werden kónnten.

Dinglersche Maschinenfabrik, A.-G., Zweibrucken. —
Nach dom Berichte dos Yorstandes war dor Verlauf dos 
am 31. Marz 1919 abgescklossenen Gosekaftsjakres in 
seinor ersten Halfte so befriedigend, daB das Ergebnis 
dem der gieichen Zoit des Vorjahres nahezu gleichkam; 
leider wurdo aber der bis dahin orzielte Gewinn infolge 
der groBen Umwalzungcn in der zweiten Halfte des Bo- 
richtsjakres zum groBten Teilc wieder aufgezekrt. Dio
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yerkurzte Arbcitszeit, die einer guten Ausnutzung der 
Fabrikanlagen entgegenarbeitet, dio erhohton Lohne uud 
Unkosten lassen nur dann fur die Zukunft besscre Ver- 
liiiltnisse erwart-en, wenn dio Arbeiterschaft ilirc friihere 
Arbeitslust und Loistungsfiłhigkeit wiedergcwonncn hat. 
Nur dann kann es vielleieht gelingen, die schwicrige Lagę, 
in  die das Werk durch dio Vorlegung der westlichen Landes- 
grenze in scino unmittelbaro Niihe zwischen ilm und 
soin bisheriges natiirlichcs Absatzgebiet gekommon ist, 
wieder auszugleiehen. Dio Gewinn- und Vbrlustreehoung 
erg ib t auf der einen Seite neben 236 490,22 Jl Vortrag 
einen Eabrikationsgewinn von 4 898 259,03 J l, wogegen 
auf der anderen Seito 4 442150,90 Jl allgemeine Un
kosten und 189613,65 Jl Absclircibungen verbucht wur- 
den. Der hiernach yorbleibende Reiiigewinn von 
502 984,70 Jl wird wio folgt rerw endet: 25 000 Jl ais 
Sonderriicklage, 40 000 Jl zur Verfugung dos Vorstandes 
fur Beamten- und Arbeitcrunterstiitzungcn, 123 891,89 Jl 
ais yertragliche Gewinnanteile fiir Vorstand, Aufsichts- 
r a t  und Beamto sowio 168 000 Jl ais Gewinnausteil (6 % 
gegen 12 f 2 im Yorjahre) und dor verbloibende R est von 
146 092,81 Jl wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gutehoffnungshiitte, Aktienvereln fiir Bergbau und 
Huttenbetrieb, Oberhausen. — Die Gutehoffnungshiitte 
h a t die Anteile der H a n ie l & L ueg , G. m. b. II., er-

Die „gebundene
Is t die „gobundeno Planwirtschaft" to t ? H err Wissell 

geh t, der sie an ICindes S ta tt angęnominen hatte, und 
ihr eigentlicher Yater, dor U nterstaatssekretiir von 
Mollendorf, folgt ihm naoh: D a s ' K abinott hat die
Denksclirift der beiden vorworfen, und der neue Minister 
ist in seinem bisherigen Anito fiir Ernahrungsfreiheit 
eingetreten, also muBte e r in  dom neuen aueh fiir W irt- 
sehaftsfreiłieit sein. So konnte man schlicBen und dam it 
•die sehwero Gefahr todlicherEinschniirung und Lahmung, 
die in dom E ntw urf des H erm  von Mollendorf die Resto 
unserer Eigenwirtschaft bedrohte, gebannt glauben. 
Indcs so einfach liogen die Dingc noch keineswegs. Das 
Gespenst des Sozialisiorungsgesetzes schwebt auch weiter 
iiber Handel und Waiidel; das Kohlenwirtschaftsgesetz 
is t yerabschiedet, ahnliche sind in Vorbereitung. Ganz 
groBe Industrien, wie die elektrotechnischo und dio 
Papierindustrie, haben sich dem Planwirtschaftsgedanken 
williahrig gezeigt. Dor regierende Sozialismus ist, auch 
wenn er nicht iiber dio Mehrheit der Nationalvorsamm- 
lung verfugt, gar nicht in dor Lage, auf seinen Leitge- 
■danken zu verziehten, der mindestens nioht Wirtschafts- 
freiheit heiCt. Und die Miinner im biirgerlichen Lager, 
dio m it dem sozialistisohen Grundgesetz, m it dom Gedan- 
ken der Zwangswirtschaft, liebaugeln, yerschwinden nicht 
so leicht wie Minister und U nterstaatssekretare. SclilieB- 
lich is t die gebundono Planwirtschaft ja  nicht einmal 
Von H errn yon Mollendorf selbst erzeugt; ihr Y atcr ist 
W alter Rathcnau, der Priisident der AEG, der dio ge- 
samto Elektrizitiitsindustrie ihrem Geiste gefiigig ge
m acht hat. Dio Wirtschaftsbiindo und Eachverbande 
■des Molleridorfschen Planes sind seinen Berufs- und 
Gewerbeverbanden nachgebildet; dio gebundono Plan
wirtschaft der Wissellschcn Denkschrift is t nichts 
anderes ais die geziigolto Privatwirtschaft Ratlicnaus; 
der Staatskapitalism us seiner Schriften ist der G rund» 
.gedanke, yon dem der W irtschaftsplan des Reichswirt- 
schaftsministeriums ausging. Es ware eine leichtsinnige 
Rechnung, anzunehmen, daCmitdiesem Entwurf derganze 
Vorstellungskreis yorsehwande, der es beherrschte. Und 
darum gilt es fiir dio deutsoho W irtschaft und yollends fiir 
die deutscho Industrie, auf der W acht zu sein gegen das 
Wicderauftauchen iilmlicher Piane in yiellcicht nur wenig 
yeriindertem Gewande und sich m it all dcm Riistzeug 
zu yersehen, das fur diosen K am pf geeignet und not
wendig ist. Deshalb kom m t eine Schrift auch unter 
der augonblioklichon Wendung der Dinge keineswegs

worben und besitzt dieiiberwiegende Mehrheit der Aktien 
des E ise n w e rk s  N iirn b e rg  y o rm a ls  J. T afo l.

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft, Aktlen- 
gesellschaft, Frankfurt a. M. — In  dem Bericlite des 
yórstandes fiir das Gcschiiftsjahr 1918/19 is t im wesent- 
lichen nur iiber dio Inlandsboteiligungen des Unter- 
nehmens berichtet, da die sparlichen Pressemeldungen iiber 
das Schicksal der Beteiligungen im feindlichen Auslande 
auf ihro Richtigkeit nicht naehgopriift werden konnten. 
Dio Werke, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, haben 
im allgomoinen weniger gute Ergebnisso ais im Vorjahro 
orzielt. Die Gewinn- uud Verlustrcehnung zeigt neben 
742 315,05 Jl Yortrag aus dom Vorjahre 2 391 064,79 .16 
Einnahmen aus Aktien, Antoilen, Kuxen und Scliuld- 
yerschreibungcn, 512 311,59 .(( Zinsen und Wechselzinsen 
und 3 725 365,47 Jl sonstigo Ertriignisso. Nach Abzug 
yon 2 265 975,80 Jl allgemeinen Unkosten und 33 750 Jl 
Anleihczinsen yerbleibt ein Reingewinn von 5 071 331,10.K. 
Hiervon werden 40 000 Jl fur Zinssohainbogenstcuor 
zuriickgestollt, 50 000 J l dor Ruhegehaltskasse iiber- 
wiesen, 737 768,56 Jl Gewinnanteile an Aufsichtsrat, 
Yorstana und Bcamto yerteilt, 3 500 000 Jl Gewinn 
(7 %  auf 50Mill.J£ A kticnkapitalgegen 8%  auf 40Mill..K 
A ktienkapital i. V.) ausgeschiittet und 743 502,54 Jl auf 
neue Rechnung yorgetragen.

Planwirtschaft".
zu spat, dio uns dies Riistzeug liofcrt, sturm- und hieb- 
sichere Schulz- und scharfo Trutzwaffen, um gegen neue 
Ansohliige auf die deutscho W irtschaft gewappnet zu sein.

Richard Calwer, der bekannto W irtschaftspolitikcr, 
liefert uns solche Waffen in seinem soeben erschiencnen 
klcinen Buche „Gebundene Planwirtschaft 1‘ 1). Nach dem 
T itel eine bloflo „A ntw ort auf dio Denkschrift desReichs- 
m rtB chaftsm inisterium s“ , is t die Schrift ihrem Inhalt nach 
weit mehr ais dies. In Verbindung m it friihoron Arbeiten 
des Verfassers, insbosondoro dem vor oinigenMonaten im 
gleiehen Yerlago erseliienenen Hoft „Produktionspolitik 
zum W iederaufbau der deutschen W irtschaft1* bietet 
sie yielmohr dio reichlialtigsten U nterlagen zur Abwei- 
sung und Bekampfungallerahnliehen Sozialisierungspliino 
und ist um so wertvoller, ais der Verfasser, selbst yom 
Sozialismus ausgehend, doch die Scheuklappen der sozial- 
demokratisclien Auffassung abgestreift h a t und den so- 
zialen Gedankenauf anderen Wegen zu yorwirklichensuoht 
ais auf dom einor mohr oder minder gefiihrlichen "\\rirt- 
schaftsutopio m it hemmendom Staatszwang und lahmender 
Staatsallmacht. E s is t von hohem Werte, seinen Go- 
dankengiingon nachzugehon, in denen er die Sehicksals- 
frage: „Gebundene oder freio W irtschaft1* m it uniiber- 
trefllicher K larheit beantw ortet und uns zoigt, daB dio 
Absioht der gebuudenen W irtschaft m it dom Wosen 
der W irtschaft iiberhaupt und schleehterdings nicht zu 
yeroinen ist. ,

Entsprechend dem Lditgedankon seiner „Produk- 
tionspolitik** ffihrt Calwer auch in soiner neuen Schrift 
aus, daB allo wirtschaftlicho Botatigung sich in Form 
des Kampfes vollzieht, daB diesen K am pf saehlich rcgcln 
zu wollen, ihn aussehalten und dam it das Wirtschafts- 
lebcn liihmen heiBt, und daB der S taat, wenn er der 
W irtschaft niitzen und sie nioht yielmehr schśidigen will, 
nur dio Rollo des Kam pfw artes zu spielen ha t, dor nur 
fiir die Einhaltung seiner Formen bomiiht sein soli, um 
Ausschreituńgen und Auswiichso zu yerhindern. Dem 
Wirtschaftsplan der Miinner dos Reichsw<rtschaftsamtes, 
dio bezoichnenderweiso geradeso wie der eigentliohe 
Vator des Gedankens der gebundenen Wirtscliaft allesamt 
Ingonieuro sind, setzt e r dio Behauptung entgegen, daB 
das W irtschaftsieben nicht konstruktiy wic eino tech- 
nische Prago behandelt werden darf, weil es sich stets

Ł) Berlin-Zehlendorf - W est: Zeitfragenyerlag 1919, 
(112 S.) 8°. 5,20 Jl.
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soino oigono Wogo luoht. Koin staatliohor Zwang yermag 
das Wirtschaftslebcn umzumodeln. Die Loistung dor W irt
schaftgeht daboi um so stiirkor zuriiek, jo mohr dio nouo 
Ordnung durch don staatliehen Machtwillen aufgczwungon 
werden muB; das Wirtschaftslobcn suoht abor in dor 
Notwohr Auswego gegen dio ihm zugofugto Verge- 
waltigung und findot diose zum Gliiek immor und 
allomal. Es is t oin Grundirrtum, dio Losung wirtschaft s- 
politisolior Fragen m it dor technisęhor Aufgaben gloich- 
setzon zu wollcn undoino Durckorganisierung dor Industrio 
von S taats wegen vorzunolimon, dio volkswirtschaftlich 
botraohtot oin grobor Unfug is t und nur zu einor weit- 
gehondon Horabminderung ihror Leistungcn fiihren 
wurdo. Dio angoblich orstrobto Fórderung dos Gomoin- 
wohles gogoniibor dem des oinzolnon erkliigolt oinon 
Gegonsatz, der nicht yorliandon ist, sondorn ais bloCo 
Worto zu golton hat. Violmehr gedoiht oino Volkswirt- 
schaft am boston, wenn jeder fiir stoli seinon, w irt
schaftlichen Eigonnutz nach Moglichkeit und ohno irgend 
welcho staatliehen Ausnahmeroolite und Hommungcn 
yerfolgen, wonn das Uoberwuchorn dor Einzolintorosson 
durch diojonigen Kroiso solbst vorhindert wird, dio Von 
diesem Ueberwuchern goschiidigt werden. Aus solchom 
Ringon der wirtscliaftliehon Kriifto mit- und gegenoin- 
andor, das dor S taat nur ttberwaeht, nicht leitot, kommt 
am ehesten oin Katnpforfolg zustando, von dem man 
sagen kann, daB er dom Gomoinwohl forderlich ist.

Dor Wissell - Mollendorfsehe Plan setzt sich, 
soweit man don konstruktiyen, nicht don gcldliohen 
Aufbau der W irtschaft bohandelt, zusammon aus oinor 
Yerbindung dos Ratcgedankcns, bei dem dio Wahrung 
der Arboiterbolarigo im Vordorgrundo stoht, m it dom 
Bcgriff dor Solbstvorwaltungsk6rper, dio dio oigentlioho 
Organisation dor W irtschaft darstcllon. Zu dor Rato- 
ordnung des Wirtschaftsministoriume fiihrt Calwor aus, 
daB os don woitergehenden Wunschen in dor Arbeitor- 
schaft keinoswcgs gerocht wird und in soinor Yorbiegung 
dieses Gedankons eino schworo Entttiuschung lieryor- 
rufon muBto, Wenn abor dio Wiinscho broitor Schiehton 
der Arboiterschaft auf diesom Gebiote doch nicht or- 
fiillt werdon konnen, is t um so mehr dayor zu warnen, 
m it dom Riitegedanken, der yon den Regicrenden auf 
militiirischom und politischem Gebieto ais undurch- 
fiihrbar preisgcgeben worden ist, nun auch wirtschaft
lichen Unfug zu stiften. Ais dio wirklich nutzbringendo 
Boteiligung der Arboiterschaft am Wirtschaftsyorgang 
orkliirt Calwor ihre organisiorto Einwirkung auf den 
A rbeitsm arkt und ihro Ueberwachung der Vcrwendung 
ihrer A rbcitskraft; allos weitere wurde sio schadigen, 
s ta tt fordern, und der Riitegcdanke muB eino Stello 
zur Ueberwachung dor yoreinbarton Arbeitsbedinguiigen 
inncrhalb der Untornohmungen worden.

Ein wosentlichor Teil von Calwors Ausfuhrungen 
gilt den angcblichon ,,Solbstvorwaltungsk6rpcrn“ des 
Ministeriums, in W irklichkeit Zwangsgcbilden, dic den 
wirtschaftlichen Fortschritt im Kcimo orsticken, dic 
froio wirtschaftliche Betiitigung an allen Eckeu ‘ und 
Enden beschnoiden, yerlangsamen und ganz zweokwidrig 
yerteuern mussen. Die Wirtschaftsbiinde und W irt- 
sohaUsfachyorbande dor Denkschrift bedeuten oine Ein- 
kerkerung der wirtschaftlichen Kriifto in einer yerzweigtcn, 
an iiberilussigen Toilgobildon reichen und kaum zu uber- 
sehendon Organisation. Sie enthalten oinen Zwang, 
der das deutscho Wirtschaftsleben zu Mittelmiiflig- 
ke it und Kampfesmudigkeit iiiiirt. Gegeniibcr diesom 
Piano erscheint die bisherigo Zwangswirtschaft m it 
ihren Fesseln, Hemmungen und Vergowaltigungen 
noch ais ein harmloses Kindorspiol. Das Ministerium 
nennt diose Zwangsgcbilde Selbstyerwaltungskorper, 
yergiBt aber, daB es auf dem Gebioto des W irt- 
schaftskampfes gar keino Verwaltung geben kann. 
Es ist, ais wonn m an zwoi foindliche Heero in ihrer 
Gliederung und ihren Bewegungen oinem gomeinsamon 
obersten Kriegsrate unterstellcn wollte; dabei kommt 
ein Soheinkrieg, aber kein wirkiicher Kriog zustande, in

dom sich dio Kriifto ontśchoidond mossen. Schon dio 
Boiordnung dos Arboitorratos s ta tt dor bloBon Uobor- 
waohung dor Arboitsbedingiingon wiihrend oinor be- 
stim m ten Vortragsdauer orsehwort dio Tatigkeit des 
Unternehmors; sie hemm t soino m it dom ganzen Wagnis 
dos Gcschiiftos belasteto Tiitigkoit boi dor Ertcilung von 
Auftriigon und boi derUebernalimo yon Lieforungon, ver- 
hindort jeden oinigormaBon sichoron Voransohlag und 
setzt ihn fortwiihrcndon zufiilligon Eingriffen aus, wonn dio 
Arbeitor inncrhalb dos Wirtsehaftsyorganges oin Mit- 
bcstimmungsreclit haben, das sie zu nichts yorpflichtot, 
den Untornohmor abor ste ts und stiindig gofiihrdot. Noch 
schlimmor aber bodrohon dio Wirtschaftsbundc dio oigono 
Tiitigkoit und Vorantwortung des Unternehmors. Sio 
nehmon don oinzolnon Unternchmen dio solbstandige 
Boschaffung dor Rohstoffe aus dor Hand. Von ihnon 
wird durch besondoro AuBcnhandolsstollon die Ein- lind 
Ausfuhr geregelt. Wioyiol Rohstoffo oin Untornohmor 
orhiilt, wieviel W are cr ein- und ausfiihren darf, daruber 
ontsohoidot oino Goschiiftsstello dos 'Wirtschaftsbundes, 
deron Angostollto ihro Entsclieidung auf Grund von Bo- 
riohtcn und Einwirkungon gobon, dio sachlieh gomeint 
soin, abor niomnls don Bodurfnisson dos oinzolnon Untor- 
nohmors Rechnung tragen ktinnon und os yiolloioht in 
zu hohom Mn Bo zum Sehaden dor ubrigen tun, wonn 
oinzolne Untornohmor ontschoidonden EinfluB auf dio 
Gc8chiift8Stcllen habon. Dor Wirtscliaftsbund soli woiter 
nach Moglichkoit Preissenkungen durch Yorbossorung 
der Arboitswoiso anstreben; das is t ;iur durolifuhr- 
bar, wonn ihm Zwangsbefugnisso gogen die oinzolnon 
Unternehmungon eingoriŁunit worden. E r so li' fernor 
auoh dio Absatzregejung in  dio Hand nehmon, und zwar 
untor Ausschaltung unnutzor Zwischongliodor und untor 
Fiirdorung dor yolkswirtsehaftlich-nutzlichon Vortoi- 
lungsfaktoren; m it anderen W orten: dio W irtsehafts- 
biinde sollen dio froie Bowogung des Handelsoinschrankon 
diirfon, falls ihnon soino Betiitigung nicht zusagt. SchlioB- 
lich offnot dio den Wirtschaftsbunden ortoilto Aufgabo 
dor Aufbringung offcntlicher Lastcn einer W illkur und 
oiner Vordoibthoit Tiir und Tor, dio don schlimmston 
Befurohtungen Raum g tb t . . Dio. Wirtschaftsfachvorbando 
schlieBlich, bei doren Bildung der Zwang ausdriicklich 
zugolasson ist, habon die Aufgabo, im Rahmon dor An- 
weisungen dos zustiindigen W irtschaftsbundes dio W irt
schaft zu fordom, insbesondore Rohstoffo zu boschaffen 
und zu yortoilon, auf oino gesundo Proisbildung hinzu- 
wirken, die W irtschaftlichkeit der Betriebe zu fordem. 
Man frag t sich immer wieder: was hat da oigontlioh noch 
dor Untornehmor zu tun ? Auch er wird ja  in dieser 
Ordnung zum Vorwalter, zum Boamten. Und was- 
von dor Aufgabo, auf oino gosundo Proisbildung hinzu- 
wirken, zu haltcn ist, zoigt eino vor kurzom bekanntge- 
wordono, einstweilen nur fur den innoron Dicnst be- 
Btimmte Denkschrift des Untorstaatssekrotiirs yon Mollcn- 
dorf uber dio Begrundung oiner Reiehsstcllo fiir Prois- 
priifung zur Einfuhrung von Zwangs- und Hochstproisen, 
bei denen dio Solbstvcrwaltungskorpor, also dio W irt
schaftsbundc, lediglich reohnerisoho Yorarboiten loisten 
sollon. An der Spitze der ganzen Organisation abor 
steht schlieBlich der Roicliswirtschaftsrat ais wirtschaft- 
licho Kammcr, aber zugleich auch ais Verwaltungs- 
bohorde, dio ihre Weisungon an dic yorscliicdenon Orga- 
nisationsgebilde weitergibt. Auf dieso Weise entsteht. 
in Deutsehland noben dor staatliehen noch oino beson- 
dero wirtschaftliche Verwaltung, also eine Yordoppe- 
lung der gesamten behordliehon Einriehtungon. Das. 
ganzo erfordert, da ja  auch dio Riite in ihrem yieltiir- 
migen Aufbau, dio Wirtschaftsbiinde und Fachvcrbiinde, 
die AuBenhandclsstellen und Nebenstellen oin riesiges. 
Beatntenheer brauohen, einen geradezu ungelieiwen 
Aufwand an Personal und Mitteln. Dabei kann gar 
keine Redo davon> sein, daB durch diesen neuen Auf
bau, wie die Denkschrift m cint, der Yortcil oinzelncr 
Personen gegenuber dom der Allgemeinhoit in don H in ter- 
grund gedriingt w ird: im Gegenteil setzen sioh bei-
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der freien W irtschaft dio Wirtschaftakrufto nach ihror 
Stiirke und W ichtigkoit duroh und nohmcn viol geringor 
'Riicksicht auf das Wohl oinzolner Porsonon, ats das 
bei dor gcbundcncn W irtschaft und dor bishorigcn 
Z wange wirtschaft dor Fali ist. Yon dor Violrcgicreroi 
fiirchtet Calwer geradezu, daB sio dio Verluderung 
der Zwangswirtschaft noch woit iippiger ais bisher ent- 
wiokeln werde. Ein vorliiiltnismaBig kloiner Teil dor 
Untornehmor wordo an dor Krippo sitzen und dos Fott 
nach wio vor abschopfen; dor iibrigo groBero Teil wordo 
untor der yorstookten Bovonsugung dor einfluBreichen 
Betriebe um so sehwerer loidon, und im Ubrigen werden 
sich StYoit, Uneinigkeit, Hador und Gcgonsatz entwickcln, 
dio 'abor nicht mehr auf dom wirtscliaftlichen Kampf- 
platz durch Mosson dor gogonsoitigen Kriifte aus- 
gotragen worden, sondern durch moglichsto Booinflus- 
suug dor amtliohen Stoli-mi, duroh Parteiungen und 
politisch anmutende Umtricbo.

So trubo siólit das Bild der doutschon Zukunftswirt- 
schaft untor dor Zwangajacko des Wissellschon Planes 
aus. W ir miissen os uns yorsagen, auch noch dom geld- 
liohon Teil dos Planos an dor Hand Jor Galwerschon 
Prttfung nachzugohon, E r lohnt auch den S taa t ais 
gomoinwirtschaftlichen B ankhalter ontschiedon ab und 
verwirft dio Absioht der Erworbung von Untornohmun- 
gan duroh das Roich m it Hilfo der Yormogensabgabo 
und m it dor Absioht, dioso gomischt-wirtschaftlich bo- 
treibon zu lassen, sowio don Gedankon, dio schaffendo 
Arbeit duroh einen Reichssohatz zu belebon, dor vor-

ziiglich solchen Betrieben zuguto kommen soli, dio borcit 
und in der Lage sind, sich unter ein Fricdonsgebot zu 
stellon, Calwer hiilt den ganzen Gedankon fur prak- 
tisch undurchfithrbar und im Ergebnis fur oino Aus- 
saugung der W irtschaft zugunsten dos Staatssiickcls. 
Einom riclitig vorstandonen Sozialismus stoht dioso 
ganzo Plan wirtschaft obenao foindlich gogoniibor wie dio 
mittolaltorlicho Zunftwirtsehaft: s ta tt den gleichmiiBigcn 
Antoil aSlor an don Ertriignissen der W irtschaft zu fordom, 
hebt sio ihn auf, hemm t und liihmt das Wirtschaftsloben 
durch "ungunstige Becinflussung der Gutergewinnung 
und GutervortoUung und w irft dio wirtschaftliche Ent- 
wickluug zuriick, s ta tt  sio vorwiirtszubrLngen. Solbst- 
bcBtimmung und Solbstvorantwortlichkeit sind rorpont, 
der allmachtigo und allwiBSende S taat bestim m t jodo 
Regung, jedo AouBerung auf wirtschaftlichem Gubi ot. 
Auch der Sozialist wird m it Aufmerksamkeit der Uur- 
lcgung folgon, daB hier wirtschaftlichor Itttckgang, kein 
sbzialistisehor Fortschritt Torliegt, und daB nur oin durch- 
aus yorkohrtor Staatsgcdanko gegenuber dor einzig mog- 
lichcn und bowiihrten Wirtschaftsausubung zu solehen 
Pliińon fuhren konnte, auf Grund dor Vorkummonmg 
oiner Wissenschaft, dio durch oino tiefo K luft vom wirk- 
lichen Leben gesehioden ist. In  dem ontschiodonon 
Widerspruch einer WisBoneohaft, dio auf Tatsiiohliehem 
tu h t, gegon grauo Leliro, liogt dio HauptstiiTko und dio 
entschoidondo Bedeutung dor Calwerschen Schrift.

/
D r .  C l e m c n s  K l e i n .

Bficherschau
A n d r 6 c , W .L .: ‘Zur B e r e c h n u n g  statisch unbe- 

stimmter Systemo. Das B-U-Verfahren. Mit 
348 Abb. im Text. Miinchen und Berlin: R. Olden- 
bourg 1919. (VI, 133 S.) 8". 9,90 J L

Boi der Erm ittlung der in  einom statisch unbestimm- 
ton Gebildo auftrctondon Kriifto worden von dom gc- 
wandton Statikor sehr oft Kunstgriffo angowendot in dor 
Absicht,.dio Rechenarbcit wcsentlich oinzuschriinken und 
den Gang dor Rechnung iibersichtlich und leicht nach- 
priifbar zu gestalton. Auch das in  dom yorliogonden 
Bucho behandelto Vorfahren der Belastungsumordnung, 
kura das, B-U-Verfahron genannt, is t ais oin dorartigos 
Hilfsmittel fiir don S tatiker anzuspreohon. Sein Wcsen 
bestcht hauptsiichlieh in dor Zerlegung und Umordnung 
der an einom Tragwerk auftretendon Belastung in niehrcro 
Toilbelastungcn. Man orroioht damit, dafi cinorseits jedo 
Toilbclastung moglichst wenig statischo Unbcstimmtheitcn 
aufwoist und anderseits alle statisch unbostiinmton GroBen 
unabhiingig yoncinandcr werden; duroh eirfache Glei- 
chungon konnen dann dio Unbekannten gefundon werdon. 
Das Verfahron is t allordings nur anwendbar boi syrn- 
motrischen Gobilden, kann aber unter gowissen Bedin
gungen auch zur Bercchnung unsymmotrischer Gebildo 
benutzt werden.

Andrćo h a t das B-U-Yerfahren schon friiher in scinon 
bekannten Werken iiber dio S ta tik  dos Kranbaues1) und 
des Eisenbaues2) zur Losung von Aufgaben horangezogen. 
In dor yorliegonden Schrift wird nun erschopfond das 
Wesen und dio Anwendung dos Yorfahrens an Hand 
zahlroichor Beispiole dargestellt und dio Brauchbarkeit 
boi analytischer Behandlung der Aufgaben und bei An- 
wondung von EinfluBlinion naohgewiesen..

Da es sich nicht um oino ncuo Theório handolt, 
in deron Geheimnisse erst oin langwieriges Studium ein- 
dringen liifit, sondern um ein leicht yerstandliches und 
anwendbaros Hilfsmittel, so soi das Buch allen. Fach- 
gonossen empfohlen, die sich dio muhselige Arbeit der 
Bercchnung statisch unbestimmter Gebilde wesentlich 
erleichtern wollen. SBt.-gltg. H .  B ó s e n b e r g .

>) Vgl. St. u. E. 1914, 10. April, S. 694.
2) Ygl. St. u. E. 1918, 3. Jan ., S. 23.

W ien er, O t t o :  P liy s ik  und Kulturentwicklung 
durch techiuąche und wissenschaftlicho Erweitc- 
rung der menschlichen Naturanlagen. Mit 72 Abb. 
im Tetft. Leipzig und Berlin: B. G. Teubner 1919. 
(VIII, 109 S.) 8". 4,50 J L ,  geb. 5,50 J L

Yor Akademikom liiolt wiihrond des Kriogos O tt o Wioner 
in Mazedonicn im Jahro 1917 und 1918 in RuBland oino 
Vortragsreiho m it Lichtbildorn, dio mm in dom yor
liegonden Bucho mitgutgowiihltcn Abbildungen zusammen- 
gefaBt orschoinen. E r gliedert seinen Stoff nach oiner, 
Einfiihrung, in dio Absohnitto: Dio Erweitorung dor Sinne, 
dio Erweitorung des Geistcs, dio Erweitorung dor Glied- 
maBon und schlieBt m it dom Abschnitt: „Naturforschung 
und toohniseho Arbeit ais selbstandigo Kulturloistungen. 
Die Sittonhohe ais Yoraussotzung fur ihre vollo Wirksam- 
kcit." Das Buch zoigt die Zusammcnhango zwischen 
Physik und Technik und wird auch jedem Fachmann 
wegon der fliissigen Darstcllung Freudo machen. Dankens- 
worfc ist bosondors der in unserer Zeit gar nicht haufig 
gonug auszusprechendo Hinwois, daB in dor T at Technik 
ein Stiick K ultur bedeutot, und weiter die Erwiihnung 
dor leider noch yiel zu wenig bekannten Schriften iibor den 
Kulturwcrt dor Technik. Das Buch durfto auch oino 
geoigneto Gabo fiir Schuler der Oberklassen und jungo 
Studicrcnde soin. '35c.*3113. M a r t i n  W . N c u j M .

K essle r, P a u l ,  D r., Privatdozent der Geologie 
an der Univorsitiit Tubingen: W a s  geht der 
deutschen Industrie durch dio Abtrennung ElsaB- 
Lotliringens und des Sa&rgebietcs an Mineral- 
scliatzen vcrloren? S tuttgart: E. Sehweizer-
barfsche Verlagsbuchhandlung (Erwin IsTagele) 
1919. (52 S.) 8°: 3,20 J L .

Durch den Ycrsailler Raubfriedon wird das Dcutscho 
Reich m it dem Verluste w ertrollster Gebiete in  Ost und 
W est bedroht, . sbino fernoro wirtschaftliche Dasoins- 
moglichkoit v61Iig in  Frago gestellt, nachdem es trotz 
aller Anstrcngungen nicht gelungcn ist, bei unseren 
Feinden weitgehende Milderungen ihrer Bedingungen zu 

’ erreichen. Die GroBe und Tragweite des uns drohenden



928 Stahl und Eisen. Buchcrschau. 39. Jahrg. Nr. 32.

Verhii,ngnisscs wird nun leider in we i ten Kreison durchaus 
noch nicht richtig eingcsehiltzt, denusonst wiirde das „Un- 
annehmbar“, oinmutig von Regierung und Volk vertroten, 
den Gegnern ganz andersiu dio Ohren geklungon haben. 
Jeder Versuch, dio Bedeutung dessen, was von unsgefordert 
wird, ins rechto Lieht zu ruclcen, ist daher iiuBcrst dankens- 
w ert und von diesem Standpunkt aus is t auch dio vor- 
liegendo Schrift zu begruBen. Der Verfasser, Privat- 
dozent' der Geologio in Tiibingen, bcschriinkt sich auf dio 
Schildcrung der Mineralschiitze, dio uns m it dom Rcichs- 
land, dom Saarbeeken und einem Teil der Rheinpfalz ver- 
lorengehen werdon oder wurden. E r crortert nacheinander 
das Kohlenboekcn an dor Saar, das untorclsiissischo 
Erdolgebiet, die Kaliyorkommen des OberelsaB und dio 
lothringiseho Minotte, wobei er jedesmal von den geolo- 
gischon Vorhaltnissen ausgoht, um m it den Fórderungs- 
und Vorratsziffern zu schlieBen. W ir erhalten so fiir 
jedes oinzelno Gebiet ein in sich gesclilossenes Bild soiuor 
Bedeirtung fiir dio deutscho Volkswirtschaft. Dio Schrift, 
dio auf knappom Raumo gonug des Wissenwerten bringt, 
sei daher der Aufmerksamkeit unserer Leser empfohlcn.

Deutsche E x p o r t - R e v u e .  Berlin (SW 19, Krauscn- 
straBe 18/9): Auslandsverlag, G. m. b. Ii.

Eino A u s fu h r - Z o i ts c h r i f t in  v ie rz e h n  S p ra o h o n  
sollen Deutschlands Handel und Industrie erhalten. Fur 
den unbczwingbaren Unternehmungsgeist, dor trotz allem, 
was auf unsorom Wirtsehaftsloben lastot, boi uns noch 
horrscht, spricht dor Umstand, daB ais „offizielles Export- 
Organ des Rcichsverbandes der deutschen Industrie und 
des MeBamtcs fiir die Mustermessen in Leipzig“ domnachst 
eino Auslandzeitschrift in  vierzchn Sprachen heraus- 
gegeben werden wird. Das altbewiihrte Organ der Aus- 
landdeutschon, „D as Echo“ , sowio die seit 20 Jahren 
an fuhronder Stello unter den deutschen AuBenhandels- 
Zeitschriften stehendo „Doutscho Export-Revuo“ sind 
wahrend des Krieges in den Ausland-Verlag, Berlin SW 19, 
KrausenstraBo 38/9, ubergogangen und sollen insofern 
yersehmolzen werden, ais die „Deutsche Export-Rovue“ 
kiinltig den Handols- und Industricteil des „Echo“ bildon 
wird. Daneben aber wird dio „Export-Revuo“ ais selb- 
standige Zeitschrift in allen wiehtigeren Sprachen dos 
W oltmarktes ersehoinon, und zwar sind neben der deut- 
schon folgonde Ausgabon geplant: bulgariseh, chinesisch, 
onglisch, franzosiseh, hollilndisch, italionisch, japanisch, 
polniseh, portugiesiseh, russiseh, spanisch, turkisch und 
ungariśch. Durch dio zwischen dom Auslandyorlago oiner- 
seits, dom Prasidium des Raichsyerbandes der deutschen 
Industrie und dom Leipziger MeBamt anderseits ab- 
geschlossenen Vortriige is t eino Veroinheitlichung der 
deutschen Werboarbeit fiir die Ausfuhr orzielt, dio dom 
in unserer gogenwartigon sehwierigen Lago doppelt dring- 
lichen Bediirfnisso entspricht, eine Zorsplitterung derKriifto 
zu yermeiden. Auch die von dom jiingst yerstorbenen 
Wirtschaftsgeographen Professor Jannasch geleitcte Zeit
schrift ,,E xport“ is t in den Besitz der Auslands-Verlags- 
Gesellschaft uborgegangen. Die uberaus lebhafte' Anteil- 
nahme, die m an in don deutschen Industriekreisen der 
Horausgabo der yierzehusprachigen „Export-Reyuo“ ent- 
gegenbringt, zeugt m it Uberraschendor und erfreulicher 
Deutliehkcit yon der Zuvorsicht, daB es trotz aller uns 
in den Weg gestellten Schwierigkeiten gelingon wiid, den 
Erzeugnissuo deutscher Arbeit docli wieder den sicheren 
Weg zum W eltm arkt zu bahnen.

Fem er sind dor Sohriftleitung zugogangen:
A rb o ite ra u s s c h iis s e ,  Angestelltenausschusse, Schiich- 

tungsausschiisso und Sicherhcitsmiinner. Die Verord- 
nungen der Reichsregierung yom 23. Dozember 1918

und vom 18. Januar 1919 sowie der ProuBischen Rogie- 
rung vom 4. Januar 1919 m it samtlichen Ausfuhrungs- 
bestimmungen, insbesondero den Wahlordnungen, und 
m it den einsehliigigcn Bestimmungen des prouBischen 
Allgemeinen Berggesetzos, hrsg. vonD r. jur. W ilh e lm  
S e h li i to r ,  Oberborgrat, rcehtskundigem Jlitglied des 
Oborbergamts in Dortmund. D ortm und: Hermann 
Bellmann (1919). (72 S.) 8°. 2 M.

B a r th , E r io d r ie h , Oboringcnieur an der Bayorischen 
Landesgeworbeanstalt in Niirnborg: W a h l, Projck- 
tierung und Botrieb von Kraftanlagen. Ein Hilfsbuch 
fiir Ingenieuro, Betriebsleiter, Fabrikbesitzer. i . ,  um- 
gearb. u. orw. Aufl. M it 133 Fig. im Toxt und auf Taf. 
Berlin: Julius Springer 1919. (X, 516 S.) 8°. Geb. 
22 JL

B ib l io th o k  der „Cultura Latino-Arnericana“ . Hrsg. 
von B. S eh iid o l, Direktor dos Sominars fiir romanisohe 
Sprachen und K ultur, Hamburg. Cótlien (Anhalt): 
Otto Schulzo. 8 °.

(Vor6ffentliohungen des Ibero-Amorikanischen In- 
stituts*).

Nr. 1. B o rg h t ,  R io h a rd  y a n  d o r, Dr., Priisi- 
dont des Kaiserl. Statistisehen Amts: Das W ir t-  
s e h a f ts le b e n  Siidamerikas, insbesondero in seinen 
Beziehungen zu Deutschland. 1919. (V III, 227 S.) 
8,40

E ss ie h , O. A., ®r.«3ng.: Die O e lfo u o ru n g s te o h n ik . 
Mit 168 Textabb. Berlin: Julius Springer 1919. (VI, 
92 S.) 8°. 8 Jl.

F o o rs to r ,  M., Geh. Hofrat, ord. Professor an dor Tech- 
nischen Hochschulo Dresdon: Die G ru n d z iig o  des 
Eisenbetonbaues. Mit 16i l ’oxtabb. Berlin: Julius 
Springer 1919. (V III, 365 S.) 8°. Geb. 18 JC.

G o rh a rd s , M ax W ilh ., Marine-Olieringenieur: Ool- 
m a s c h in e n , ihro thoorotischen Grundlagen und dereń 
Anwendung auf den Betrieb unter besonderer Beriiek- 
siohtigung von Schiffsbetrieben. Mit 65 Textfig. 
Berlin: Julius Springer 1918. (VII, 144 S.) 8 Geb. 9 JC.

G iin th o r , E r n s t ,  Dr,, Priyatdozont, an der Uniyersitat 
GieBon: W io steht es um dio deutscho Volkswirtschaft ? 
Loipzig und Berlin: B. G. Teubner 1919. (28 S.) 8°.
0,80 JC (25 Stuok jo 0,70 JC, 50 Stuek jo 0,65 JC, 100 
Stiick jo 0,60 JC, 250 Stiick jo 0,55 JC, 500 Stiick jo
0,50 JC).

(Dio neuo Zeit. Sckrifton zur - Neugestaltung 
Deutschlands.)

H o c h sc h u lo , Die K[6niglich] Bfayerisóhe] T e c h n isc h e , 
zu Munehen. Denkschrift zur Feier ihres 50jiihrigen 
Bestehens. (Mit 94 Fig. u. 48 Taf.) Munehen: F. Bruck- 
mann, A -G ., 1917. (135 S.) Gr.- 2 In  Mappo 250 JC.

H o łd o , D ., Dr., Professor, Geheimer Regierungsrat, 
Dozent an der Technischon Hochschulo Berlin-Char- 
lottcnburg: U n to rs u e h u n g  der Kohlonwasserstoffolo 
und Fotto sowio dor ihnen vorvvandten Stoffe. 5., verm.
u. verb. Aufl., bearb. unter Mitw. von Dr. G. M eyer- 
h o im , Assistont am -Kgl. Matorialpriifungsamt zu 
Berlin-Lichterfelde. Mit 136 Fig. Berlin: Julius 
Springer 1918. (X X III, 774 S.) 8°. 36 JC.

K a y so r , E m a n u o l, Dr., Goh. Reg.-Rat, Professor an 
der Uniyersitat Marburg in Hessen: L e h rb u c h  der 
Geologio. In  2 Tin. S tu ttgart: Ferdinand Enke. 8°.

T. 1. Lehrbuch der allgemeinen Geologio. 5., sehr 
verm. Aufl. Mit 729 Textabb. 1918. (XVI, 1075 S.) 
52,80 JC.gob. 58,30 JC.

K la rn e r ,  A r th u r ,  Direktor der Technischen Messe, 
G. m. b. H .: Die Leipziger M u s te rm e sse n  ais Maschi- 
nenmarkt. Ein Beitrag zur Neuoriontierung. Munehen 
(N W 2): Allgemeino Verlagsgesellschaft[1919]. (27S.) 8°. 
1 JC.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslos!
Beachtet die 12. Listę der Steilung Suchenden auf Seite 131/3 des Anzeigenteiles.


