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Ueber die Herstellung nahtloser Rohre unter besonderer Beruck- 
sichtigung des Mannesmann-Schragwalz*Verfahrensł).

Von Karl Gruber in Rheydt.

|en  Gebrudcrn Mannesmann in Remscheid ge- 
biihrt das Verdionst, zuerst ausfindig geniacht 

zu haben, daB man zwischen windschief zueinander 
liegenden Walzen einen massiven Rundstab hohl- 
walzenkann. Diese Erfindungerregtein den Jahren 
1888/90 in der ganzen technischen Weit ungcheures 
Aufsehen, um so mehr, ais die Erfinder sich damals 
von diesem ProzeB eine viel weitergehende Yerwen- 
dung gedacht haben, nie es tatsacMich spiitel' der 
Pall war. — Dic Schragwalzwerke waren zwar 
schon etwa zehn Jahre vorher bekannt, aber sie wur
den nur zum Geraderichten und Polieren von Rund- 
staben und Rohren. benulzt.

Das erste Patent zur Herstellung von Rohren 
mittels Schriigwalzwerken wurde in Deutsclilańd 
im Jahre 1886 unter Nr. 34 617 durch Veranlassung 
der Gebr. Mannesmann auf den Namen des Herm 
Dr. F. Kogel erteilt und es wurden auf Grund dieser 
Erfindung Walzwerk-Einrichtungen in Remscheid, 
Bous b. Saarbrucken und in Bohmen, in Komotau, 
spater in Landore/Wales und weiter noch in Rath 
b. Dusseldorf errichtct. Es haben sich aber diesem 
Verfahren am Anfang Berge von Schwierigk iten 
geboten, so daB dieselben, obwolil von allen Seiten 
geldlich unterstiitzt, doch nicht den gewunsclitcn 
Erfolg hattęn, und zwar war die Hauptsache der 
MiBerfolge der Umstand, daB entsprechend dem Ge
danken des Erfinders fertige Rohre auf den Schrag- 
walzwerken erzeugt werden sollten, wovon man 
spater vollstandig abgegangcn ist. Es lag die 
Schuld wohl nicht an den noch nicht vollkommen 
durchgebildeten Bauarten, sondern eine Haupt- 
schwierigkeit war auch dic Herstellungund Beschaf- 
fungdeszum Scliragwalzverfahren unbedingt 
notw endigen hoinogenen M aterials, das einen- 
ausreichenden Zusammenhang der klcinsten Teile 
gewahrleistete. Rissiges und lunkeriges Materiał 
ist auch heute noch bei den yollkommenen Einrich- 
tungen eine Quelle vielcr Storungen.

Das Schriigwalzwerk wird heute nur ais Vor- 
walzwerk, sog. Bloclcwalzwerk, verwendet und auf 
demselbeii der Rundstab zu einem Ilohlkorper von 
20 bis 30 mm Wandstarke und mit einem Gewicht,

ł) Doktor-Dissertat:'on des gleiohen Verfassers ge- 
nekmigt von dor Tcohnisohen Hochsohule zu Breslau.

XXX-\T[.,a

so daB ein Rohr von 8 bis 10, sogar 12 in Lilnge aus 
einem Stuck erzeugt werden kann. — Zur Herstel
lung des fertigen Rohres mit Wandstiirken von 2l/2 
bis 10 und 12 mm dienen die Fertigwalzwerke, 
wiederuin eine Erfindung der Gebr. M annes
mann, dio sog. Pilgerschritt-W alzwerke, die in 
Deutschland unter der Nummer 5? 762 . zuerst 
patentiert wurden. Spater wurden noch weitere Pa- 
tente genommen, die Einzelheiten und besondere 
Vorrichtungen betrafen und unter den Nummcrn 
86162, 88 414, 88 638, 90 224, 90 937, 91212, 98 238, 
150 586, 151713, 152575,153 759,155 228, 157 001, 
174 493 und 174482 veroffentlicht wurden.

Das Planscheiben-Schragwalzwerk, ahnlich 
wie es die erste Mannesmann-Patentschrift vorsieht 
(Nr. 34 617), ist yon dem Deutschschweizer R. C. 
Stiefel, der in Amerika lebt, durch die Standard 
Engineering Company in Elwood City, P. A., weiter 
augebildet worden.

In folgendcm soli nun auf das Grundwesen 'des 
Schriigwalzprinzips naher eingegangen werden und 
zwar unter Anlehnung an einen Vortrag des Pro- 
fessors Reuleaux, den er am 16. April 1890 im Ber- 
liner Bezirksverein gehalten hat.

Man denko sich ein in Achsen gelagertes Werk- 
stiick A, des weiteren eine zur Aehsc des Werkstucks 
schragliegende Walze B, die in Drehung yersetzt 
werden kann und die auf das Wcrkstuck gepreBt 
ist (s. Abb. 1). Die Lager des Werkstilcks A gestatten 
eine Drehung und Liingsverschiebung desselben.

!3 
o~aca3fi

Abbildung 1. Wirkung einer sebragliegenden Walze.

Wird nun die Walze B in Drehung yersetzt, so 
wird hicrdurch die Drehung auf das Werkstiick A 
iibertragen, aber gleichzeitig auch eine Seitenver- 
scliiebung des Werkstiicks A yerursacht, und zwar, 
wenn die Umfangsgesehwindigkeit der Walze v be
tragt, so ist die Drehung des Werkstiicks v • cos fi, 
und die Geschwindigkeit der Seitenverschiebung 
v • sin p, wenn (3 der Kreuzungswinkel der beiden 
Achsen ist. Die Kraft, durch welche Drehung und
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Schiebung stattfinden, wird durch die Anpressung 
zwischen der Walze B und dem Werkstiick A hervor- 
gerufen. Denke man sich nun auf die andere Seite 
des Werkstiicks A ebenfalls eine angedruckte Walze, 
dereń Achse mit der Achse des Werkstucks ebenfalls 
einen Winkel (5 bildet, so erhalt man durch den hier- 
durch erzeugten Gegendruck eine sieherere Fort- 
bewegung und Drehuug des Werkstucks (s. Abb. 2).

Wird das Werkstiick A nun mit dem cinęn Lager C 
so festgehalten, daB eine Verschiebung in der Achs- 
richtung nicht moglich ist, dann tritt an der Angriffs- 
stclle der Walze B mit dem Werkstiick A das Be- 
streben ein, die Oberflachenteilclien in der Richtung 
der yorhin erwahnten Seitenverschiebung fortzu-

US/ff/ł

6’
I

Abbildung 2. W irkung einca Sohriigwalzenpaares

treiben. Dieses Forttreiben wird zuniichst kauin 
eine andere Wirkung haben, ais die Abnutzung der 
Oberflache. Sio fiihrt aber zu dem Grundwesen 
des Schriigwalzprinzips.

In Abbildung 3 ist dieser Vorgang, wic er. sich 
tatsachlich im wesentlichen abspielt, abgebildet. Das 
Werkstiick A wird durch einen Konus, der an den 
Walzen angebracht ist, zuruclcgehalteu und das 
durch die Walze B gefaBte Werkstiick A mit den 
Oberflachenteilclien nach vorwarts geschoben. Dieser 
Vorgang findet jedoch nicht nur an den OberfUichen- 
teilchen statt, sondern reicht bis zum Inneren des 
Werkstucks A; es wird, wie ich spater noch ein- 
gehender erlautern werde, das Materiał aus der Mitte 
herausgezogen und spiralfórmig nach auBen und vor- 
wartsgeschobcn. —Es erscheint die friihere Annahme 
nicht richtig, daB es zur richtigen Hohlbildung not 
wendig ist, einen Dorn entgegenzuhalten, der den 
Kern des Materials zuruckhiilt. Es war dies friiher 
wohl von den Erfindern und auch von Herrn Pro
fessor Reuleaux angenommen. .

Der Hohlblock  
cn ts te h ta u c h o h n e  

Verwendung des 
Dornes, der Dorn ver- 
sieht beim Walzwerk 
lediglich den Zweck, 
das Materiał auf gleiclie 
Wandstarken zu brin- 
gen, innen zu glatten, 
und wirkt dann in der

Abb. 3. Entstehnng eines 
Hohlblookes duroh Schrag- 

walzen.

Hauptsache bei dem EndprozeB beim Durchgang des 
letzton Stuekes des Werkstiicks A wesentlich mit.

Wie bereits erwiihnt, setzt das Yerfahren vor- 
ziigliches homogenes Materiał Toraus. Die einzelnen 
Fasern miissen zusammenhangend sein, so daB sie 
dem Zug, der an der Oberflache erfolgt, nachfolgen 
konnen. Es macht sich dieser TJmstand um so mehr

bemerkbar, jo diinner die Wandstarken beim Iiohl- 
walzen ausfallen sollen. Es ist die Beschaffenheit 
des Materials auch ein Grund, weshalb das Schrag- 
walzwerk fiir das Walzen von Kupferrohren so guten 
Eingang gefunden hat und auch heute noch darin, 
selbst zum Walzen von diinnwandigen Rohren, weit- 
gehende Verwendung findet.

Das Mannesmann-Schragwalzwerk.

1. T h eo r ie  des S ch r iig w a lzp ro zesse? . 
Die auf den Abbildun^en 4, 5, 6 dargestellte Walze 
zeigt die gewohnhche Bauart fur das

Mannesmann-Schragwalzwerk 
und zwar fiir die kleinste Ausfiihrung zum Hohl- 
walzen von massiven Rundstaben von 80 bis ICO 1 1 1 1 1 1  
Durchmesser.

Der groBte Walzendurchmesser ist D =  360 bei 
einer Ballenlange von 500 mm. AuBer dieser GroBe 
werden auch Walzwerke mit D =  450 mm und D =  
550 bis 650 mm ausgefiihrt.

An dem groBten Durchmesser D (Abb. 7 u. 8) 
schlieBt nach rechts der Arbeitskegel von der 
Lange L und dem Neigungswihkel jeder Seite gleich 
a an. Dieser Arbeitskegel ist fiir das Hohlwalzen 
von groBter Bedeutung und hat die theoretisclie 
Betrachtung des Walzvorganges ■ vorzugsweise mit 
diesem zu tun. Die Tangente des Neigungswinkels 
wurde bisher tg a =  ł/s—Vis genommen.

Ais zweiter Punkt von besonderer Wichtigkeit 
konunt nun die Schriiglage der Walzen in Betracht. 
Jede der beiden unter sich gieichen Walzen liegt 
um den Winkel (3 =  rd +  5° gegen die Horizontale 
geneigt. Die Mittellinien sind also in der Projektion 
auf der Vertikalebene gegeneinander um 2 p =  rd 10° 
geneigt und schneiden sich in Mitte Walze.

Der Punkt in der Mitte zwischen den beiden 
Walzen, der mit der Projektion des Schnittpunki.es 
der Walzenmittellinien auf die Vertikalebene zu- 
sammenfallt, heiBt

der Zentralpunkt M des 
Mannesmann-Walzwerks. Alle Langen- und Breiten- 
maBe gehen von ihm aus und die HoheimiaBe werden 
auf die Horizontalebene des Zentralpunktes ais der 
Hauptebene des Walzwerkes bezogen.

Die Schraglage der Walzen ermoglicht das selbst- 
tiitige Hiiieiuziehen- des Blockes zwischen die Walzen 
bezw. das Vorschieben derselben.

Das Durchwalzen des Blockes erfolgt nun nicht 
in der Hauptebene desWalzwerks, sondern: wie Abb. 8 
zeigt, um h (=  40 mm bei kleinen Walzwerken) iiber 
derselben.

Der Błock wurde also beim Walzen nach oben 
hinausgedrangt werdon, wenn er nicht durch die 
Oberwalze daran gehindert wiirde, Letztere hat 
dadurch einen Teil des Walzdruckes aufzunehmen 
und bildet fiir das Hohlwalzen den KaliberschluB 
nach oben. Die untere Fiilirung ist fiir das normale 
Hohlwalzen nicht notwendig, aber sie wird trotzdem 
fur auBergewohnliehe Falle beibehalten.
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In demselben Querschnitt ist der Blockdurchmesser 
gleicli dx und die Umdrehungszahl des Blockes 
gleich nx je Minutę. v
Der Blockdurch- r ~ l
messer ninunt im \
Konus von do bis \ ̂
di stetig ab, wali- \fi §
renddiezugehorigen T ^
Walzendurchmesser \ ^
von Do bis Dj gleich- \
maBig zunchmen. -£& 'rsz-Je*?-— YŚ 
Die Folgę ist, daB 
die Umdrehungszahl 
des Blockes von no 
bis iii sehr rasch 
steigt.

Die yariable GriiBe 
nx berechnet sich 
nun aus der Glei
chung (vgl. Abb. 8a):

nx Abbildung 8 a,
dx • 7t • -gg- =* Vx • c o s j Geschwin digkcit splan,

Abbildung 4 bis 6. Gowohnlicho Walzon fiir ein Mannea- 
niann-Sohragwalzwerk. &Ć5rS//7ft'

linien der Walzen eine vollstandig windschiefe Lage 
zu einander einnehmen.

Durch das Hoherlegen des Blockes und damit 
auch des Dornes, der Dornstange und der Widerlager 
wird eine kriiftigere Durchbildung der Walzenlage- 
rungen erreicht.

Die beiden Walzen dreheu sich in demselben 
Simie und mit der gleiclien Drehzahl. Der

[ws/ec/rsc/i 
ot/sgae/iat

Abbildung 9. V b||chub des Blockes

Unter der Yoraussetzung, daB der Yorschub des
Abbildung 7 und 8. Ausbildung der Schragwalzon.

Błock muB sich dabei, in der Vorschubrichtung 
gesehen, mit seinen oberen Teilen vom hochliegen- 
den, zum tiefliegenden Walzenende hin drehen. 
Dann wird er selbsttatig zwischen die Walzen hinein- 
gezogen. Dic Obcrwalzc liiuft ais Schleppwalze lose

Blockes gleich der der horizontalen Geschwindigkeits- 
komponente v* sin [3 am Walzenumfang ist, ergibt 
sich der Vorschub je Umdrehung (vgl. Abb. 8 a u. 9):

vT • sin Pj v r ■ sin 3
------ ■ 60 =  •s_, =

♦ 808 (3

sx =  dx ■ • tg (i. 2)
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Dieser Vorsehub jrf Um drehung ist gleichbedeu- 
tend mit der Steigung der Schraubenlinie auf der 
kegelformigen Blockflache.

Wird die Konstruktion des Walzwerks fiir einen 
bestiromten Winkel 3 durchgefiihrt, so betragt die 
Steigung sx proportional dem Durchmesser: 

fiir p =  4 °  oder tg p  =  0,07
sx =  0,22 dx,

= 5 0 odor tg  p = 
s =  0,275 d .

0,0875

Die Bewegung des Blockes wirkt demnach ebenso, 
wie wenn er mit konischem Schraubengewinde 
zwischen die Walzen hineingeschraubt wiirdo und 
dabei sich das Gewinde fortgesetzt neubildet. So- 
bałd nun dem Vorschub des Blockes der Dorn- 
widerstand entgegengesetzt wird, bleibt die Umdre- 
hungszalil bestehen und die Steigung wird kleiner. 
Die Schraubenlinien yerlaufen flacher und beson
ders dann, wenn das Ende des Blockes zwischen die 
Walzen gelangt ist, wobei die Bildung des inneren 
Hohlraumes erschwert wird.

Es muB hier erwahnt werden, daB infolge der 
hoheren Lage der Blockmittellinie iiber der Haupt- 
mittelebene kleine Abweichungen in den Bewe- 
gungsverhaltnissen entstehen, die aber praktisch 
genommen nicht von Belang sind. So wird in einem 
einzelnen Kreisquerschnitt des Blockes die Um- 
fangsgeschwindigkeit an einer Seite um einen kleinen 
Betrag kleiner ais an der andern Seite. Die Ober- 
walze bewirkt hierbei den Ausglcich, indem ein Gleiten 
und damit eine mittlere Geschwindigkeit eintritt.

3. V erd reh u n g sw in k el fiir  z y lin d r is c h e  
B io ck e  im B lo ck k o n u s. Sobald der massire 
Rundblock von den Walzen erfaBt wird, nimmt er 
eine Drehzahl no an

D_
■ cos p ■ n.

D
~d7 ,p .

Die sckundliclie Umdrehungszahl nimmt von 60

60

00
• 360 • t. 3)

Solange die Zeit t fiir den Uebergang von d0 bis 
di konstant bleibt, wird auch der Verdrehungs- 
winkel seinen konstanten Wert behalten.

D ie GrtiBe des Verdrehungswinkels kann 
ais das MaB fur dio Bildung des inneren  
Hohlraumes angenommen werden, so daB 
einem bestim m ten W inkel <p ein bestimm - 
tes V erhaltnis von der inneren lich ten  
Weite zu dem k leinsten  Konusdurchmesser a, 
entsprechcn wird.

Es wird deslialb notwendig, den Wert <? aus den 
Walzen- und Blockabmossungen sowie den Neiguńgs- 
winkeln a und 0 genauer zu bestimmen.

Zuerst ist dazu die Zeitdauer t zu ermitteln. Die 
Lange 1 des Blockkonus (s. Abb. 9 a) ist gleich:

D _ D  d — dj
1 =  — —__ - =  " , • 4)

Diese Umdrehungszahl vergroBert sich nun fort- 
wahrend, bis mit dem kleinsten Durchmesser di und 
dem groBten Walzendurchmesser D eirreicht wird:

2 tg a 2  t g  o

Die Geschwindigkeit in der 
Liingsrichtung des Blockes, also 
der Yorschub i. d. sek, ist fiir 
eine beliebige Stelle

c =  v_ • sin 3,

o =  D
60

i,

Die Zunalnne der Geschwindig
keit c bewegt sich also zwischen 
den Grenzen:

Abbildung 9 a. 
Zylindrischer Błock 

im Blockkonus.

c„

Oi =  D ^  • -gQ-' siń P-

Der durchsclmittliche Wert ist demnach'

. * . - 60-- s in p . 5)0 _  °o '+:■"« D

Die Zeit t ergibt sich nun durch Division der
Gleichungen 4 und 5.

l d„ — d. l 
1 .............................................  6)

* o * D + D
r' ’ IhT ' sm ' ■ tg  a

Aus obigen Gleichungen fiir n0 und liiBt sich 
ohne weiteres schreiben:

n,
bis glcichmaBig zu. Es findet demnach in jeder
Sekunde in der Drehbewegung ein Vorlaufen des 
kleineren Querschnittes statt

60
no ( V  Do \  n

■= w r - T 7 r * r '” fl-

60
Dieses Vorlaufen liiBt sich nun in Graden ausdriicken 
und man erhiilt den Winkel 

n, — n
. 360.

Durch Einsetzen derWerte (6) und (7) in Gleichung (3) 
erhalt man nun den Wert fur den Verdrehungs- 
winkel:

D D„ \  f  d0 — di \  . 360

j X )  -}- D o  y  7 t ■ t g  p  - t g a

odor auch:

Das Vorschieben des Blockes vom Angriff bis zur 
Erlangung des kleinsten Querschnittes beansprucht 
nun eine Zeit t Sekunden und es ergibt sich ein ganz 
bestimmter Wert dieses Winkels gleich

8)

360
f  =  -  - D + D n - • tg p - tg a

In. dieser Gleichung ist fur <p der EinfluB aus- 
gedriickt, den alle einzeln in Betracht kommenden
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GroBen auf den Verdrehungswinkel und damit auf 
das Hohlwerden ausiiben konnen. Der zweite Faktor 
mit den Winkeln a und p ist fiir ein bestimmtes 
Walzwerk umreranderlich.

Fiir das Mannesmann-WSzwerk mit 360 Walzen- 
durclimesser ist meist (5 =  5°. Dagegen findet sich a 
sehr verschieden und es wird fiir a =  4°:

360 360 360
'z -tg jS  - tg a  ~  3 ,14 -0 ,0875 . 0,07 =  0,01925 ’ 

und fiir a =  7°;
360 360

3,14 -0,0875 -0,1228 0,03377
-Der Verdrohupgswinkel wird mit diesen beiden 
Werten also auch erheblich verschieden ausfallen.

■d

Werte von =  E.
D + D 0

D =  360 mm- D — D0 =  d0 — d| worąus sieli D0 
bestimmt, d0 —• 80 bzw. 160 mm Blockdurchmessor.

Zahlentafel 1. Anstcllung und Yerdrehungsw^nkcl.

da - d ,
0,05 0,10 0,15

do

do — dl 4 8 12

do 80 80 80
E 0,00160’ 0,00674 0,01600

T3*1o 8 16 24

do 160 160 160
E 0,00189 0,00796 0,01887

Aus dieser Zahlentafel 1 geht hervor, daB mit stei- 
gender Anstcllung der Walze der Wert E, also auch 
der Verdrehungswinkel, sehr stark steigt.

Wird d0 — dj durch die Anstellung auf den drci- 
fachen Wert gebracht, so erhćiht sich der Wert E 
auf das lOfache.

Mit einiger Anniiherung kann man also sagen: 
Der Verdrehungswinkel und demnach auch das 
Hohlwerden steigt im quadratischen Verhaltnis 
der Walzenanstellung.

Damit ist mm auch auf die Regelung des Hohl- 
werdens hingewiesen. Die Walzen sollen so einge- 
stellt werden, daB sich eine geniigend groBe Hohlung 
bildet, damit der Hohlblock leicht iiber den Dorn 
geschoben werden kann und dabei die imlere Flachę 
geniigend glatt wird. Wenn der Dorn zu viel Wider- 
stand bietet, dann muBten die Walzen mehr zusam- 
mengestellt werden, damit die Hohlung groBer wird.

Die Entwicklung der Gleichung 8 fuBt nun auf 
der Annahme, daB der Błock unbehindert zwischen 
den Walzen durchgeht. Wenn dies aber mm nicht 
der Fali ist, sondern der Dorn eipen erheblichen 
Widerstand bietet, so kann die Gcschwindigkeit 
leicht hab so groB und mithin die Zeit doppelt so 
groB werden, wie beim freien Durchgang. Der 
Wert <p fiir den Verdrehungswinkcl darf dadurch 
nicht gcandert werden. Es muB dann eben ein halb 
so groBer Yerdrehungswinkel eingestellt werden.

Diese Abweichung vom freien Durchgang zeigt 
sich besonders dann, wenn das Ende des Blockes 
zwischen den Walzen angelangt ist. Es kann sich 
dann zum SchluB keine Hohlung mehr bilden und 
der Dornwiderstand erreicht einen betrachtlichen 
Hochstwert. Hierin liegt der miBliche Punkt des 
Hohlwalzens, der einen ganz bedeutenden Mehrver- 
brauch an Arbeit am Ende eines Sticlm? zur Folgę 
hat, wovon spater noch die Rede sein wird.

4. Verdrehungswinkcl fiir kónische Roh- 
b 1 o ck e. In vorstchendem Absatz liandelt es sich um 
das Hohlwerden von gewalzten (sehr guten homogenen) 
FluBeisen-Rundstiiben von 80 bis 160 mm Durch- 
messer. Nun werden aber auch konische Rohblocke 
yon 130 bis 450 mm unterem Durchmesser und 1000 
bis 1200 mm Lange hohlgewalzt. Am oberen Ende 
werden die Blocke etwa 15 mm diinner angenommen. 
Diese geringe Konizitiit wird das Entfernen aus den 
Kokillen vielfach schwierig machen, sie muB aber so 
klein sein, weil der EinfluB auf den yerdrehungs
winkel <? schon ganz bedeutend wird.

Fiir das diinne Blockende wird auch <p am klein- 
sten und dann ergibt sich fiir das dickere Ende ein 
Wert, der 2- bis 2%mal so groB ist. Es wird also 
das Bestreben vorhanden sein, daB sich auch eine 
ungleichc innere Hohlung bildet. Jedenfalls wird 
sich die groBe Verschiedenheit des Dornwiderstandes 
bcmerkbar machen.

Zur Ausbildung der Walzen muB nun die Be- 
riihrungsliinge des Rohbloekes mit dem Arbeits- 
kegel der Walzen ermittelt werden.

Zuniichst soli angenommen werden, daB das 
dicke Ende des Blockes zuerst in die Walzen einge- 
fuhrt wird (s. Abb. 10).

i____

Abbiidung 10. Konisoher Blook im Blockkonus, dickes 
Ende vorno.

Der kleine Keigungswinkel der Seitenlinie des 
Blockes zur Aclise soli mit 6 bezeichnet werden, 
dann ergibt sich:

d0 =  dj +  2 lj • tg a,

anderseits ist auch
do =  dm8x - 2 - tg  3.

Die beiden abgcstumpften Kegel mit den LSngen 
lx und lx haben das gleiche Yolumen und kann unter 
den obwaltenden Verhaltmsscn vorlaulig lx =  0,9 lj 
gesetzt werden.1 Durch Gleichsetzung der beiden 
Werte fiir d0 erhalt man dann:

d (tg a -f- 0,9 tg  o) 9)
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Mit diesem Ergebnis kann nuninchr 1* genaucr 
hachgeprlift werden. Fiir das hintere Blockcnde 
wird dann:

2 tg a
10)

L__

Abbildung 11. Konisoher Blook im Bloekkonus, 
diinncs Endo vome.

1 — ^mln 
1 _  2 (tg o - • 0,9 tg  o) 

und fiir das dicke Blockcnde: 
d _ ._  — d,

1, - . 2 tg a

U)

12)

d max =  4 5 0  m m > d mln =  430  m m ’ 
10 * 1

8 0 =  TSnrT. l6*1200
1. Dickes Ende voraus: 

450 — 400

10

'i  =
2 (  j y  +  0,9, ^ o )  

430 — 400

dj =  400 mm. 

Gleichg. 9) und 10) 

337,4 mm,

2-
15

d0 =  4 0 0 + 2 -3 3 7 ,4 -
15

=  225 mm,

445 mm.

Die beiden Werte fiir den \'erdrchungswinkel <p be- 
rechnen sich nun nacli Gleichung 8) fiir tg a =  ^  

zu Anfang:
45 45

5o0 • ■ — 50o .
400 445 360

? l =  - 550 +  505 0,01833

cp̂  =  0,0102 • 

und zu Ende:

360
0,01833

550-
30

Der Durchmesser dx wird so grofi angenommen, 
'daB fiir die beiden Enden die Abnahme der Block- 
durchmesser zwischen 0,05 bis 0,15 der zugehorigen 
Durchmesser bleibt. Aus lx und dŁ ergibt sich wciter 
da. Damit sind dann siimtliche Mafie ais bekannt 
anzusehen.

Nun soli das dilnne Blockende zuerst in dic 
Walzen gefiihrt wTerden ( v | |  Abb. 11). Es ergibt 
sich dann mit Aenderung der Vorzeicben:

dO =  d i +  21x • 
und , , , ■,

d 0 =  d m l u + 21x - t S0»

woraus sich wieder unter der Yorliiufigen Annahme 
lx =  0,9 U ermittelt:

<P-
400

•520

J9 6 ,4 " ,

30 
430 360

550. +  520 

cp,= 0,00467 360

0,01833 

=  91,7 o.
0,01833

Diinncs Ende voraua: Gleichg. 11) und 12)
430 — 400

•i =

15
450 — 400

> 4 '

0,9, _ L _ \  
120 )

=  253,8 mm,

=  375 mm,

d0 =  400 +  2
1

253,S • — -  =  433,8 mm.
1 5 ---------------------------------------

Die entsprechendcn beiden Werte fii,r den Ver- 
drehungswinkel <? ergeben sich nun analog wie vor- 
stehend: 

zu Anfang:
33,8 33,8

550- ------ 516,2
400 ’ 433,8 360

? i —

=  0,00587 

und zu Ende:

550 +  516,2 
360 

Ó7Ó1S33 =

0,01833

550
50

4ÓÓ •500
50

450 360

=  0,01257

550 +  500 
360

0,01833 

=  246,9°.

di ist wieder wie oben anzunehmen und danach 
d0 auszurechnen.

Beispiel: Es soli ein runder konischer Błock 
von 450 und 430 mm Durchmesser und 1200 mm 
Lange hohl gewalzt werden. Der groBte Walzen- 

. durchmesser ist D =  550 mm

0,01833

Hieraus ergibt sich also in Zahlen das sehr 
veranderliehe Verhalten der konischen Rohbiocke. 
In beiden Fallen ist der Unterschied fiir die beiden 
Enden ganz bedeutend.

Man wird es aber vorziehen, das dicke Ende des 
Blockes zuerst in die Walzen einzufiihren, weil dann 
die etwa vorhandenen Lunkerstellen am oberen 
diinnen Blockende das Hohlwalzen sehr gunstig 
beeinflussen.

Bei Ermittelung der tangentialen Geschwindig- 
keiten und auch der Verdrehungswinkel wurde nicht 
beriicksichtigt der zwischen Walze und Werkstiick 
atiftretende Schlupf. Die Bewegungsiibertra- 
gung von Walze auf Werkstiick wird keines- 
fa lls yoUkommen sein , sondern es werden 
entweder durch glcitende Reibung Verzoge- 
rungen, auch durch den WalzprozeB in gc- 
wissem Sinne Voreilungen eintreten. Ebenso 
wird die horizontale G eschw indigkeit, also 
jene In der Langsachse des W erkstucks, 
beeinfluBt durch die zw ischen W alze und 
W erkstiick auftretende Reibung beim Vor- 
wartswandern der M aterialteilchen in der 
Langsachse. Man miiBte alśo in den Rechnun- 
gen Koeffizienten einfiihren, die die genannten 
Umstande beriicksichtigen, die aber hier fortge- 
lassen wurden.
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5. K riif te w irk u n g . ZumHohlwalzenmufsen 
die Walzen vorher in die richtige Lage gebracht, 
also richtig eingestellt werden. — Nachdem der 
Błock von den Walzen erfaBt ist, wird er selbst
tatig weiter zwischen die Walzen hineingezogen. 
Es bilden sich von selbst auch die Bearbeitungs- 
flachen zwischen Walzstiick und Walzc, die hier 
kurz Walzflache gcnannt werden soli. Fcrner tritt 
dann die durch den Druck zwischen Walze und 
Werkstiick hervorgerufenc Rcibung R ais eine Kraft 
auf (s; Abb. 12), die scnkrecht zur Walzenachse 
steht. Diese Rcibung R wirkt mit ihren Kom- 
ponenten T =  R cos (3 und Z =  Rsin (5 auf das Werk- 
stiick ein.

Die Kraft T bewirkt in Verbindung mit dem 
Walzdruck die tangentialc Vcrscliiebung der Ober- 
fliichenteilchen des .auf ScliweiBhitze gebrachten 
undhierdurch bildsamen Werkstiicks.

Die Kraft Z bewirkt 
eine Verschiebung 
der Oberflachenteil- 
chcn in der Langs- 
achse des Werk- 
stucks, da der Wal- 
zenkonus dem Fort- 
schreiten des ganzen 
Werkstiicks Wider
stand entgcgcnsetzt. 
— Der Dornwidcr- 
stand tritt bei Bc- 
ginn der Walzperi- 
ode nicht in Erschei
nung. Unter der 
Einwirkung dieser 
beiden oben genann- 
ten Kriifte werden 
sich also die Ma- 
terialteilchen spiral- 
formig verschieben. 

Durchl&ufens einer Schrauben-

/ttes-A s/uc/r

Abb.ldulig 12. Kriiftcspiol 
boim Schragwalzcn.

Wahrend des 
linie nimmt der Walzblock im Durchmcsser ab. Die 
Abnahme des Blockkonus ist an einer beliebigen 
Stelle =  2 z (vgl. Abb. 12 a).

Die GroBe der Walzflaćhe kann nun wie folgt 
berechnet werden:

Es besteht folgende Beziehung:
2 z : (d0 -  d .) =  sx : 1

ss nacli Gleiclmng 2 eingesetzt, gibt; wenn 1 =

2 z =  (d0 — d,)
dx • r  • tg p 

d - d ,
2 Dg 1

Z =  d x  • r  • tg  a  • t g 'p

“TU!

dQ— d l
2 tg a

13)

Fiir ein bestimmtes Walzwerk ist also die Ab- 
nahine der Dicke je Umdrelmng des Blockes dem 
Durchmcsser desselben proportional.

Nach Abb. 12 a liiBt sich die Walzbreite b fiir eine 
beliebige Stelle in folgcndćr Weiso bestimmen:

z — R x — |/KX“ — b- -)- rx — j/rs* — b2

== Ri  

+  rx 

=  2

1 -
- m

H k ) t
b-

I T T  +  r x

b=

b= +

R_
14)

+  rx
Nach Einsetzung der Durchmesser ergibt sich fiir 

den .Anfang und das Ende des Blockkonus:
d„

15)
b =  /  , f .  D - T l

V  Do +  d i

b , 1 10)
'o  • D  ■ d ,

D  +  d ,

Die Walzfliiclie hat demnach eine durchschnitt- 
lichc Breite 1 -j>~ - und eine Lange gleich derjeni-
gen des Blockkonus 1.

Sobald die Abnahme des Durchmessers aufhort, 
wird tg ol=  0 und mithin auch z — o.

Die Druckwirkung in der Walzflache vcrschwin- 
det dann.

Der Walzdruck ist demnach W =  1 • p.
Der spezifische Flachendruck p ist abhangig von 

der Festigkcit und der Temperatur des Materials. Zur 
Annahme einer bestinunten Zahl fiir den Druck p 
je qmin der Walzflache bieten die Yersuche von 
2>r.*3ug. Puppe1) gute Anhaltspunktc. Aus den Ver- 
suchsergebnissen beim Durchwalzen eines 2500-kg- 
Blockes auf einem Blockwalzwerk liiBt sich der 
spezifische Druck in der Beruhrungifliiche zwischen 
Walze und Błock bereclmen zu 4 bis 13 kg/qmm je 
nach der Stichzahl. Schatzungsweise konnte fiir 
unseren Fali 5 bis 10 kg angenommen werden, und 
zwar je nach der GroBe des Blockes die kleineren 
Werte fiir den groBeren, die groBeren Werte fiu1 die 
kleineren Blocke.

1 Die Kraft W stellt also den Druck dar, mit 
welchem die harte Walze in das auf ScliweiBhitze 

■~ł) Vgl. St. u. E . 1910, 26. Okt., S. 1826/7.
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gebrachte, also hierdurch bildsame Materiał des 
Arbeitsstiickes fortgesetzt eindringt.

Man kann sich 
nun den Vorgang so 
denken, ais ob eine 
haite Walze uber 
ein weiches Materiał 

hinwegrollt, und 
zwar in gleicher 
Weise. wie wenn ein 

einen 
Boden

rollt.
Walze und Werk- 

Abbildung 12 b. Walzvorgang Stiick beriihron sich 
boim Schragwalzon. langs eines Kreis- 

bogens oder besser 
eines Parabelstiickes (Walzflaehe). und langs die
ses Stiickes verteilt sich der ganze Druck. Die 
Resultierende aller Einzeldriicke muB, wenn der 
Zapfen glatt ist, dureh den Zapfenmittelpunkt 
gehen. Sie hat eine horizontale Komponentę,
die sich aus der Gleichung bestimmt

(s.Abb.l2b undc). DemnachU=W

stellt hierbei den Reibungskoeffizienten der rollen- 
den Reibung dar.

Diese Kraft U hat die Antriebsmascliine des 
Walzwerks zu uberwinden, ebenso natiirlicli die dureh 
den Walzdruck auftrctcnden Zapfenreibungen. — 
Wenn wir nun die Resultierende aller dieser Krafte 
Pi, Pa— P5 in das System des Walzwerks einzeichnen 
so ergeben die Krafte P' und P" ein Kraftepaar, 
welches die Drehung des Werkstiicks um seine 
Langsachse hervorbringt, wahrend dabei gleich- 
zeitig die Umgestaltung desselben vor sich geht 
(s. Abb. 13). Da die Walzen gegeneinandergeneigt sind, 
liegen die Krafte P' und P" nicht in der Ebene 
des Querschnitts, sondern im Raume nach einer 
dritten Richtung, so daB man sie, wie die frtihere 
Abb. 12 zeigt, in zwei Komponenten T' und U zer- 
legen kann, und zwar die eine in Richtung der Dreh-

achse des Werkstiicks und die andere senkrccht 
hierzu. Die Summę der ersten Komponenten ist in 
Abb. 12 mit

i i
Abbildung 12 o. Walzvorgang beim Schragwalzon.

die Bewegung dor Oberflachenteilchen des' Werk- 
stiicks in der Langsachse hervor, wenn das' Werk- 
stuck selbst dureh irgendeinen Widerstand, in 
unserem Falle dureh den Blockkonus, festgehalten 
wird. Die Summę der zweiten Komponenten, mit T

Abb ldung 13. Walzvorgatvg baim Sohriigwalzen.

benannt, wirkt auf die Oberflache senkrecht zur 
Drehachse des Werkstiicks ein. Die Krafte Z 
und T bringen aber zunachst die spiralformige Fort- 
bewegung der Oberflachenteilchen liervor, die sich 
bis zum Inneren des Werkstuckes fortpflanzt.

(Eortsetzung folgt).

Die Erzkipperanlage im Nordhafen von Hannover und Entwick-
lungsmóglichkeiten der neuen

Von Regierungsbaumeister F.

I Jie Bereitstellung der Jlseder Erze fiir die 
Thomas-Hochofenwerke wurde im Ńovember 

191G seitens der Kriegs-Rohstoffabteilung des 
Kriegsministeriums in grofiziigiger Weise in die 
Wege geleitet. Eine der Ilauptfragen fiir die 
Durchfuhrung des Programms war die Siclier- 
stellung des Abtransportes der Erze. Zu diesem 
Zwecke wurde von yornherein auf den Abtrans- 
port iiber den Rhein-Hannover-Kanal dureh den 
Ausbau der Hannoverschen Hiifen fiir Erzverla-

Bauart fur Umschlaganlagen.
Bo erseh  in Braunscliweig.

dung Bedacht genommen. Wahrend der Umselilag- 
betrieb in den Hafen Linden bei Hannover, Mis- 
burg und Brink fiir Handverladung dureh Anlage 
von Rutschen eingerichtet wurde, um schnell fiir 
einen Teil der zu versendenden Erze geriistet 
zu sein, wurde im Nordhafen der Stadt Hanno- 
ver eine mechanische Anlage yorgesehen, die die 
nachstehend naher beschriebene Ausfiihrung er
halten hat. Die Anlage ist von der Deutschen 
Maschinenfabrik, Duisburg, erbaut.



Abbildung 1 gibt Zeichnungen der Anlage, rung desselben eintritt. Die Plattform ist in ihrem
Abbildung 2 bringt den Lageplan. Die Yerlade- vorderen Teil, wo der Wagen mit der beweg-
briicke, die falirbar eingerichtet ist, ist mit einer liclien Kopfklappe gegenstOfit, trichterformig aus-
Kipperkatze ausgeriistet, die an 4 Seilen eine gebildet. Nach Losen der Kopfklappe herabfallende
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Abbildung 1. Erzkipperanlage im Nordhafen vo;i Hannover. 
(Die baiden k in tersten  Geloise auf der Landseitó sind bei der 

Ausfiihrung nicht gelcgt worden.)

Plattform tragt, die auf das Gieis fiir Yollwagen 
abgesetzt wird. Durch ein elektrisches Spili, das 
auf der Plattform angebracht ist, werden dann 
die Yollwagen heran- und auf die Plattform her- 
aufgezogen. Nach Losen der Haken der Kopf-

Erzstticke bleiben hier liegen. AuBerdem 
dient der Trichler zum Zusammenhalten des 
Erzes beiin Schutten. Nach Entleerung des 
Wagens wird dann die Horizontalstellung 
der. Plattform durch Anheben der Seile 
wieder herbeigefiihrt, worauf die Katze die 
Plattform mit dem Leerwagen iiber das 
Leerwagengleis bringt und den Wagen da- 
selbst, absetzt. Samtliche Bewegungen der 
Briicke und der Kipperkatze werden voh 
dem Kranfiilirer von der Katze aus ge- 
steuert. Auch das auf der Plattform be- 
findliche Spili wird von dem Kranfiihrer 
in der Katze bedient. Eine Rangiervor- 

richtung mit endlosem Seil dient fur das Ran- 
gieren der Wagen auf den Ladegleisen. Vorteile 
der Anlage sind:

1) Die Fahrbarkeit der Gesamtkipperanlage, 
wodurch ein Yerholen des Schiffes gegen-

Abbildung 2. Lageplan' der Brzkipperanlage im Nordhafen von Hannover.

klappe des Eisenbahnwagens erfolgt dann das 
Anheben der Plattform mittels der Seilziige unter 
gleichzeitigem Verfahren der Kipperkatze bis iiber 
das Schiff. Durch Heben des yorderen und Senken 
des hinteren Teiles der Plattform erfolgt dann 
die Schragstellung des Wagens, wodurch dieLee- 

XXXVI,39

iiber den feststehenden Kippern in Fort- 
fali kommt.

2) Denkbare Schonung des Schiffsbodens, da 
durch das Herablassen der. Kipperplattform 
die Fallhohe auf ein Mindestmafl gebracht 
wird.

127
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~'rsęąst

Abbiidung 3. Erzkipperanlage Hannover 111 Auffalirtstollung

Abbiidung 4. Erzkipperanlage Hannover, Wagon angehobon.
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3) VerhaltnismaBig geringe Aufwendungen fiir 
den Unterbau der Kipperanlage gegeniiber 
den sonst ublichen feststehenden Kippern. 

» 4) Geringster Aufwand an Bedienungspersonal,

stung auch bei diesen Schiffen eine befriedigende 
gewesen.

Zur besseren Ansehauung sind die photogra- 
phischen Abbildungen 3, 4 und 5 beigefiigt, die

Die bisher erreichteHochstleistung hat zelm bis 
zwolf 20-t-Wagenstiindlichbetragen, mitliin inder 
Stunde 200 bis 240 t. Die Loistung hangt jin 
wesentlichen ron der Yerwendung geeigneter

den Kipper im Betrieb darstellen. Es sei nocli 
darauf hingewiesen, daB die Briicke natiirlich auch 
ausgezeichnet geeignet ist, Erze auf Lager' zu 
laden. Statt den Inlialt des Eisenbahnwageus in

das Scliiff zu yerbringen, falirt die Kipperkatze 
iiber den Lagerplatz, der dann zweckmafiig eine 
Yerbreiterung dureh Vergrofierung der Spann- 
weite der Briicke erhalt.. In Hannover kam 
eine Lagerung yon Erzen nicht in Frage, so dafi

Scliiffe ab. Es wird mogiieh sein, dic Leistung 
nocli erheblich zu śteigern, wenn grofiraumige 
Sohiffo zur Yerfiigung stehen. Die in lTannover 
zur Yerfiigung stehenden Killme sind meist Elb- 
kahne mit einer Tragfahigkeit von nicht mehr 
ais (300 bis 700 t mit 
sehr kleinen llaumen, 
die noch in der Mitte 
in der Łiingsrichtung 
des Schiffes dureh leste 
Balken geteilt. sind.
I rotzdem ist die Lei- Abb'Id u ng 8. Erzkipperanlage m it mchrercn zusammenarbeitenden Yeriadebruckcn.

Abbildung 6. Erzkipperanlage m it Drelilaufkran 
auf dem Obergurt.

Abbildung 7. Erzkipperanlage m it Ausweehselungstunn 
fiir die Łaufkatzo.
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die Spannweite der Briicke auf 271/2 m einge- 
schrankt werden konnte.

Das Wiederaufladen der Erze vom Lager 
geschieht am zweckmilfiigsten durch einen Dreh- 
kran, der auf dem Obergurt der Brucke lauft 
und mit Greifer verselien ist. Die liierfiir ge- 
eignete Losung ist in Abbildung 6 dargestellt. 
Fallsnicht beabsiclitigt ist, gleichzeitigvonWaggon 
in Schiff und von Lager in ScJiiff zu laden, kann 
aucli olme Drehkran ausgekommen werden, indem 
man die Iupperkatze durch eine Greiferkątze er- 
setzt. Die Auswechslung der beiden Katzen 
hittte durch einen besonderen falirbaren Aus- 
wechselungsturm zu erfolgen (vgl. Abb. 7). Die 
Bauart der Briicke wird dadurch nicht un- 
. wesentlich leichter ais bei' gleichzeitiger Anord- 
nung der Kipperkatze auf dem Untergurt der 
Brucke und einem Drehkran auf dem Obergurt. 
Mit Hilfe des Auswechslungsturmes ist es mijg- 
licli, die Kipperkatze auf eine zweite Lagerplatz- 
bruckeheriiberfabren zulassen, wodurch ein zweiter 
Lagerplatz bedient werden kann. Die Losung 
hierfiir ist in Abbildung 8 dargestellt. Da die 
Brucke geeignet ist, Erze aus normalen Staats- 
bahnwagen auf Lagerplatz zu yerbringen, ist sie 
yon grofier Bedeutung fur alle Hiittenwerke, die 
nicht an der Wasserstrafie liegen, die durch eine 

.derartige Anlage in die Lage versetzt werden, 
Erze in grofierer Menge in yerhaltnismaflig ein- 
facher Weise auf Lager zubringen. Bisher wurden 
hierfiir Hochbahneu venvendet, von denen die 
Erze aus Selbstentladern abgestiirzt wurden. Die 
Umladung der Erze aus Staatsbalmwagen in 
Selbstentlader muBte aber yorher mittels Wagen- 
kipper geschehen, die in letzter Zeit fahrbar

gebaut wurden. Diese umstandliche Art wird 
durch die Yerladebriicke mit Kipperkatze ver- 
drangt werden. Die Kippbarkeit der Erze ist 
naturlich sehr yersebieden. Ein gewasebenes Erz 
z. B. wird viel leichter gekippt werden konnen 
ais ein ungewaschenes oder mulmiges Erz. Es 
hat sich jedoch gezeigt, dafi bei einem Rutsch- 
winkel von 50 Grad aucli das feuchteste und 
tonigste Erz restlos aus den Eisenbahnwageu 
gekippt werden kann, wenn die Eisenbahnwageu 
mit Błechboden ausgeriistet sind.

Die Verwendung der Kipperanlage fiir den 
Kohlenumschlagbetrieb ist ohne weiteres moglich. 
Eine Lagerung yon Kohlen oder Koks hatte in 
der gieichen Weise wie oben beschrieben zu er
folgen. Ais besonders yorteilhaft fur die Kohle 
kommt hinzu, dafi sie dadui’ch, dafi die Platt- 
form bis dicht iiber den Boden gesenkt werden 
kann, aufierordentlic.il gescliont wird, und weiter, 
dafi ein Mischen yerscliiedener Kohlensorten be- 
quem-moglich ist. Die Kolilenzuge mit den ver- 
schiedenen Sorteu finden hierzu in 3 oder 4 Lade- 
gleisen Aufstellung, von denen dann die Wagen 
entsprechend derMischungsvorscbrift abgenoinmen 
werden.

Z u sam m en fassu n g .
Die kurz beschriebene Bauart der Umsclilag- 

anlage im ETafen yon Hannoyer scheint berufen, 
fiir die Zukunft eine bedeutende Rolle fiir den 
TJmschlag- und Lagerplatzbetrieb fiir die Massen- 
guter Erz und Kohle zu spielen und den bisheri- 
gen Kipperbetrieb in den staatliclien Hafen und 
den yerhaltnismiiBig umstandlichen und teuren 
Kiibelbetrieb in den Zechenhafen unter Umstanden 
zu ersetzen.

Die Entwicklung des Rechtes der Grofiindustrie 
im  Jahre 1918.

Yon Justizrat Dr. R. Schm idt-Ernstliausen, Rechtsanwalt beim Oberlandesgericht Dusseldorf.
(Mitteilung aus der Rechtakommission dea Vereins deutscher Eisenhuttenleute.) ■

/ \  uf den Gebicten des Industrie- und Verkehrs- 
reclits, die wir in den Kreis unserer regel- 

mafiigen Berichterstattung gezogen haben, sind in 
dem bis in das Jalir 1919 liineinreichenden Berichts- 
abschnitt eine ungewohnliche Zahl neucr Gesetze 
und Verordnuhgen ergangen. Teils in organischer 
Weiterbildung der bestehenden Gesetzgebung ent- 
wickelt, teils neu sich durchringenden Rechts- 
anschauungen entnommen, bieten sie das Bild einer 
Uebergangszeit voll Giirung und Neugestaltung dar. 
Wir glauben aber von der gewohnten Reihenfolge 
nicht absehen zu sollen, die das Auffinden des Rechts- 
stoffes erleichtert, und beginnen, wie es in den Be- 
richten der Friedenszeit geschah, mit dcm

GenehmJgungsrecht der Gewerbeordnung.

Auf diesem Gcbiet hat die Umstandlichkeit und 
Langsamkeit des Genehmigungsverfahrens von jeher

der Industrie zu lebhaften Klagen Anlafi gegeben. 
Die Abanderungsvorschliige sind eimnal auf eine 
Yereinfachiing, sodann auf die Einfiihrung einer 
yorlaufigen Ban- und Betriebserlaubnis ge- 
richtet1). Die Gewerbeordnung kennt nur eine vor- 
liiufige Ausfiihrungserlaubnis (Bauerlaubnis). Da 
sie aber gemąfi § 19 a erst in dem Genehmigungs- 
bescheide erteilt werden kann,. so enthebt sie den 
Unternehmer nur der Notrwendigkeit, den Ablauf der 
Rekursfrist und den Ausgang des etwaigen Rekurs-

*) Siehe den ersten Bericht der Rechtskoramission, 
St. u .E . 1909,12.Mai, S .689,701 u n d S y ru p : Dasbehord- 
liche Verfahren usw., St. u. E. 1918, 18. April, S. 330. 
Ein Vorbcseheid dos Vorsitzenden is t nach Lage der 
Reichsgesetzgobung (§ 21 GO.) nicht zuliissig. Siehe die 
Kommentare zu § 117 Landcsvcrwaltungsgesetz, Ziffer 26 
der PrcuCischen Ausfiilirungsanweisung und Urteil dea 
PreuBischen Oborrerwaltungsgerichtes vom 7. Jun i 1917, 
PreuB. Ycrwaltungsblatt, 39. Jahrg., S. 426.
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verfalrrens abzuwarten. Dagegen fehlto es an einem 
Rechtsbehelf, der es ermoglicht, alsbald nach Ein- 
roichung des Genehmigungsantrages und vor ErlaB 
des Bcscheides mit dem Bau zu beginnen und den 
Betrieb zu eróffnen. J)a dieser Zustand besonders 
bei den durch den Krieg veranlaBten genelmiigungs- 
pflichtigen Neuanlagen und Betriebserweiterungen 
ganzlich unhaltbar erscliien, wurde die vorl;iufige 
Bau- und Betriebserlaubnis fiir alle Falle, in denen 
es militiirisch von Wert war, eingefiihrt und in die. 
Hśinde der Generalkommandos gelegt1). Wir 
haben damals bereits darauf hingewiesen, daB diese 
Verbesserung im Frieden weiter ausgestaltet werden 
muB, und die MaBnahmen angedeutet, die in dieser 
Richtung in Frage kommen2). Der Bundesrat hat 
nunmehr auf Grund des Ermiichtigungsgesetzes ver- 
ordnet3), daB die Landesbeliorden ohne weiteres 
die Erriclitung und die Aenderung gewerblicher An
lagen der in §§ 16, 25 GO. bezeichheten Art auf 
Widerruf erlauben konnen. Diese ,;Eriaubnis“ 
endet regelmaBig drei Monate nach Beendigung 
des Krieges, kann aber auBerst um cin Jahr ver- 
liingert werden, bis iiber die „Genehmigung“ ent- 
schieden ist. Dies gilt auch fiir die seitens der Militar- 
bcfehlshaber erteilten Erlaubnisse. Ais zustiindige 
Behorden sind in PreuBen die Regierungspriisidenten 
und der Polizeiprasident in Berlin bestimmt4). 
Diese Erlaubnis hat ganz die Eigenschaft einer vor- 
liiufigen Bau- und Betriebserlaubnis und gewilhrt 
fiir die Dauer ihres Bestehens alle mit einer Ge- 
nehmigung verbundenen Rechte. Wir begriiBen in 
dieser MaBnahme einen vorbereitenden Schritt 
zu einer endgiiltigen roiclisgesetzlichen Re
gelung.

Bei zahlreichen Genehmigungsgesuchen dieser 
Art ist bisher der Verlauf folgender gewesen: Der 
Regierungspriisident erteilte mit Ermachtigung der 
Kommandierenden Generals unter Abstandnalmie 
von den gesetzlichen Formvorschriften die „Ge- 
nehmigung“ auf beschrankte Zeit, z. B. so lange, ais 
die Herstellung fiir die Zwecke der deutschen Heeres- 
verwaltung erfolgte, langstens jedoch fiir dio Dauer 
des Belagerungszustandes, versagte aber yorląufig 
die Einleitimg des ordentlichen Genehmigungsver- 
fahrens, weil aus kriegswirtschaftlichen Griinden 
eine óffentliche Bekanntmachiuig vor Beendigung 
des Kriegszustandes nicht angangig sei, und gab an- 
heim, alsdann den Antrag auf dauernde Genehmigung 
erneut zu stelien. Eine „Genehmigung" dieses In- 
haltes 'stellt sich in Wirklichkeit ais „Erlaubnis11 
im Sinne des § 2 der Yerordnung vom 2. Oktober

*) ErlaB des preuBisehen Kriegsministers vom 
27. Miirz 1917 und dos Handelsministers vom 19. April
1917, bcsproehen in St. u. E. 1917, 12. Juli, S. 655. 

z) Zehnter Bericht der Bcehtskommission, S. 3.
3) Bekanntmaehung iiber genehmigungspfliehtige ge-

werbliehe Anlagen vom 2. Oktober 1918 (Reichsgesetzblatt
S. 1224), St. u. E. 1918, Nr. 42.

*) ErlaB Tom 15. November 1918, MiERsterialblatt
der Handels- und Gewerbeyerwaltung, S. 282; Gowerbe-
arehiy, Bd. 18, S. 28.

1918 dar. Wir empfehlen, in solchen Fallen dio Vor- 
liingerung der Erlaubnis zu beantragen und zugleich 
das ordentliche Genelimigungsverfahren in Lauf zu 
bringen.

Was die K onzessionspflichtigkeit einzelner 
Arten von Anlagen (§ 16 GO.) anlangt, so ist fiir che- 
mische Fabriken grimdsatzlich wiehtig ein neuerer 
Rekursbesclieid1), wonach Fabriken, in denen im 
wesentlichen pliysikalische Vorg;'inge stattfinden, 
chemische Umsetzungen aber nur nebenbei Platz 
greifen, nicht ais chemische Fabriken zu betrachten 
sind. Verschiedenartige Fabrikanlagen, die tecli- 
nisch nur insofern in Beziehung zueinander stehen, 
ais oin Enderzeugnis der neuen Anlage einen Rohstoff 
fiir die alte Anlage bildet, und bei denen eine fiir die 
jSTachbarschaftund dieAllgemeinheitnachteiligoRuck- 
wirkung des neuen Betriebes auf den alten nicht er- 
sichtlich ist, gclten selbst dann nicht ais Betriebs
erweiterungen im Sinne des § 25, wenn ein kleiner 
Teil der alten Baulichkeiten fiir den neuen Betrieb 
verwendet wird. Die Genehmigungspflichtigkeit der 
neuen Anlage ist daher selbststiindig zu priifen.

Die
Einwirkungen auł benachbarte Grundstiicke (Immissionen)

beschaftigten uns fortgesetzt, sowohl wegen der Be- 
schadigung des Holz- und Pflanzenwachstums bei 
Wiildern, landwirtschaftlichen Grundstiicken und 
Parkgiirten, ais auch was die Zufiihrung von Geriiusch 
und Erschiitterungen besonders durch GroBgas- 
maschinen und Fallhammer anlangt (§ 26 GO.). 
Wir erwahnen darunter ein Urteil des Oberlandes- 
gerichts Ilamm vom 21. Dezember 1918, 5. U. 99/16, 
das unter Abiinderung der vorinstanzliclien Ent
scheidung die gegen ein Hiittenwerk.gerichtete Klage 
auf Entfernung von Flugasche abweist und fest- 
stellt, daB den Klagern kein Anspruch zusteht, die 
Zufuhrung von Flugasche aus den Ilo.chofen zu ver- 
bieten, solange und soweit eine Yerunreinigung in 
dem jetzigen Umfange vorkommt. Der gerichtliche 
Sacliverstandige hatte die Ortsiiblichkeit verneint, 
weil es selbstverstiindlich sei, daB mit der VergroBe- 
rung der industriellen Werke die Immissionen zu- 
genommen hiitten. Das Oberlandesgericht nahm ent- 
gegen dem Gutachten und ohne nochmalige Anhorung 
yon Sachverstandigen in Uebereinstimmung mit dem 
diesseitigen Standpunkt an, daB der Ilochofenbetrieb 
stets in mindestens gleichem MaBe wie heute Gicht- 
staub in die Luft entsandt haben muB. Denn wenn 
friiher die Gichtgaso restlos in die Luft entwichen, 
heute aber abgefangen und verwertet werden, so 
fiihrt dies von selbst dazu, daB trotz der Erweiterung 
der Anlagen das von jeher ortsiibliche MaB nicht 
ilberschritten wird.

Was die Frage anlangt, gegenuber welchen Ar
ten von Einwirkungen der Unternehmer den Schutz 
des § 26 anrufen kann, so beschriinkt sich diese

l ) Bekursbesoheid des preuBisehen Ministcrs fiir 
Handel und Gewerbe vom 10. Juni 1918, M inistorialblatt 
fiir die Handels- und Gewerbevenvaltung, S. 215; Gewerbe- 
arehiy, Bd. 17, S. 447.



1042 Stahl und Eisen. Die Entwicklung des llechtes der Gropindustrie im  Jahre 1918. 39. Jahrg. Nr. 36.

Schutzvorschrift nicht etwa auf die Zufiihrung von 
unwagbaren Stoffen (Gas, Staub, Gerausch und Er- 
schiitterungen), sondern ist auch auf die Entziehung 
und Zufiihrung: von Wasser anwendbar. In dieser 
Richtung mehren sich die Entscheidungen iiber die
jenigen Einwirkungen, dio von geworbepolizeilich 
genehmigten Stauanlagen fiir Wassertriebwerke ihren 
Ausgang nehmen. Nach der neuesten Rechtsprechung 
fallen unter § 26 Eingriffe sowohl in das Wasser- 
nutlungsreclit des Unterliegers, z. B. wenn das Stau- 
wasser nicht wieder in den Wasserlauf geleitet und 
dcm Unterlieger hierdurch die fiir seine Muhle er- 
forderliche Wasserkraft entzogen wird1), ais auch 
in das Grundeigentum oder Wassernutzungsrecht 
des Oberliegers, z. B. wenn sein Geliinde iiberstaut 
wird, so daB er es nicht mehr benutzen kann und ihm 
auch die Ausnutzung der Wasserkraft, die ihm ais 
Anlieger oder Eigentiimer des Wasserlaufes zusteht, 
unmoglich gemacht oder beeintrachtigt wird2). 
Der Obcrlieger kann daher nicht gegen das Elelc- 
trizitatswerk, das die Stauanlage betreibt, auf Sen- 
kung des Staues klagen, wenn die genehmigte Stau- 
holie nicht iiberschritten wird und die begehrte 
Senkung mit einem gehorigen Betriebe des Elek- 
trizitatswerkes unvereinbar ist. Dies ist der Fali, 
wenn der Betrieb nur durch kostspielige mit erheb- 
lichen Betriebsstorungen verbundene Umbauten 
aufrechterhalten werden konnte oder auBerordentliche 
Nacliteile, langere Lahmlegung des Werkes oder ent- 
sprechende Verkchrsstorungen fiir die fiskalischen 
und privaten Strombezieher eintreten wiirden. Der 
Nachbar ist alsdann auf den Schadenersatzanspruch 
nach § 26 besclirankt. Es sei darauf hingewiesen, 
daB in Fallen, in denen § 26 nicht eingreift, vielleicht 
auf offentlich-rechtlichem Wege durch Enteignung 
der iiberschwemmten Grundstiicke behufs Erhaltung 
der genehmigten Anlage im offentlichen Interesse zu 
helfen ist3). *

Mit den Rauchschaden bei Kokereien beschaf- 
tigt sich cin lesenswerter Aufsatz von Professor 
Dr. W ielcr in Aachen4). Er wendet sich besonders 
gegen die voreiligen Schliisse, die aus der Bestim- 
mung des Scliwefelgehaltes der Gewachse gezogen 
werdeń, erortert die Verschiedenheit der sichtbaren 
Beschadigungcn in bezug auf Verfarbung, Glanz 
und Formveriinderung und fiihrt die Erscheinungen 
weniger auf den Sauregehalt des Kaminrauches ais 
auf Verbindungen basischer Natur zuriick, die beim 
Fiillen der Koksofen in die Luft gelangen. Esempfiehlt 
sich, die Kokereien tunlichst am westlichen Ende 
des Grundbesitzes zu errichten, soweit nicht durch die 
Lagę von Halden, Eisenbahndammen und sonstigen 
Anlagen, welche die Rauchschwaden aufhalten und 
zerstreuen, ein giinstigerer Platz bedingt ist.

*) Entscheidungen des Reichsgerichts in Zmlsachen, 
Bd. 90, S. 47 und 61.

2) Daselbst Bd. 93, S. 100.
3) Vgl. Bericht Nr. 9: Das offentliche Interesse bei 

Entcignungen usw. fur die GroBindustrie.
4) Zeitschrift „Rauch und Staub“, 9. Jahrg., Nr. 3, 

S. 15; Nr. 4, S. 25.

Auf dem Gebiet des
Arbeiterrechts

haben die sozialistischen Grundsiitze zuerst und in 
weitestem MaBe ihren Niederschlag im Wege all- 
gemeiner Verordnungen gefunden. Wie der Aufruf 
des Rats der Yolksbeauftragten an das deutsche 
Vollc vom 12. November 1918 (Reichsgesetzblatt 
S. 1303) besagt, setze sich die aus der Revolution 
hervorgegangene Regierung, deren politische Lei
tung rein sozialistisch sei, die Aufgabe, das sozia- 
listische Programm zu verwirklichen.

Unter diesen MaBregeln der vorlaufigen Regie
rung ist an erster Stelle die Anordnung des Reiclis- 
amtes fiir wirtschaftliche Demobilmaehung iiber die 
Regelung der

Arbeitszeit

gewerblicher Arbeiter vom 23. November 1918 
(Reichsgesetzblatt S. 1334) liervorzuhebcn. Sie setzt 
die Hochstarbeitszeit fiir erwachsene und jugend- 
liche mannliche und weibliche gewerbliche Arbeiter 
zwingend auf acht Stunden fest. Die Pausen sind 
in die Beschiiftigung. nicht einzurechnen, wie dies 
aucli nach den bisherigen Bestimmungen der Ge- 
werbeordnung iiber die zehnstiindige Hochstarbeits
zeit der weiblichen und jugendlichen Arbeiter nicht 
zu geschehen hatte. Die Dauer der Schichten  
ist nicht vorgeschrieben, wird aber in ununter- 
broclienen Betrieben durch die Schwierigkeiten aufs 
starkste beeinfluBt, die sich hinsichtlich der Betriebs- 
notwendigkeiten, Lebensgewohnheiten und Verkehrs- 
yerhaltnisse ergeben,wenn sich derWechsel der Schich
ten nicht mit demjenigen der Tageszeiten deckt. 
In verschiedenen der wichtigsten Reviere begegnet 
daher bereits die Achtstundenschicht mit Pausen von 
einstiindiger Gesamtdauer.

Beginn und Ende der Betriebszeiten und 
Pausen sind nach Ziffer VIII der Yereinbarung iiber- 
lassen. DemgemaB unterliegt auch die Dauer der 
Pauseń der Vereinbarung, soweit hieriiber keine 
sonstigen Bestimmungen bestehen. Dies ist zunachst 
nach § 136 GO. hinsichtlich der Jugendlichen der 
Fali. Den Arbeiterinnen ist in § 137 GO. eine eiń- 
stiindige Mittagspause gewiihrt mit der MaBgabe, daB 
Arbeiterinnen, die cin Hauswesen zu besorgen haben, 
auf Antrag eine halbe Stunde vorher zu entlassen 
sind. Da Beginn und Ende der Pausen der Yerein
barung unterliegen, so braucht der Mittag nicht An- 
fang oder Ende der Pause zu bilden. Nach Ziffer V 
der Anordnung in der Fassung der Nachtrags- 
anordnung yom 17. Dezember 1918 (Reichsgesetz- 
blatt S. 1436) konnen aber in zwei- und mehr- 
schichtigen Betrieben Arbeiterinnen bis zchn Uhr 
abends mit einer halbstundigen oder zwei viertel- 
stiiiidigen in die Arbeitszeit einzurechnenden Pausen 
mit nachfolgender seclizelmstundiger Ruhe beschaf- 
tigt werden. Bei einer mehr ais achtstiindigen Be- 
schaftigung hat mittags an Stelle dieser Pausen eine 
solche von einer Stunde, gegebenenfalls mit halb- 
stiindiger Entlassung einzutreten. Bei kiirzerer Be-
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schaftigung von Frauen und Jugendlichen treten er- 
leichterte Pausenvorscliriften ein. Das Verbot der 
Nachtarbeit fiir Frauen bleibt im iibrigen bestehen, 
ebenso bleibt die Nachtarbeit von Jugendlichen 
'untersagt. Die friihere Besonderheit, daB Arbei- 
terinnen an den Vorabenden der Sonn- und Festtage 
nicht liingcr ais acht Stunden beschiiftigt werden 
diirfen (§ 137 Abs. 2), bildet jetzt die tagliche Regel. 
Fiir die GroBeisenindustrie bleiben die geltenden 
besonderen Bestimmungen1) in Kraft. Die darin 
vorgeschriebenen Pausen gelten jedoch nur fiir 
solche Schicliten, welche liinger ais acht Stunden 
dauern, und sind daher besonders fiir die Wechsel- 
schicht beachtlich. Auch die Verzeichnisse fiir 
Sonntags- und Ueberarbeit nach § 2 der GroBeisen- 
verordnung werden weiterhin zu fiihren sein.

Voriibergehende Arbeiten, welche in Notfallen  
unverziiglich vorgenommen werden mussen, unter- 
liegen nicht den Beschrankungen der Anordnung 
vom 23. November 1918. In diesen Fallen darf 
also die achtstiindige Hochstarbeitszeit und die 
sechzehnstiindige Hochstdauer der Wechselschicht- 
arbeit uberschritten werden und eine Heranziehung 
zur Wechselschicht vor Einlegung zweier Ruhetage 
stattfinden, wahrend hinsichtlich der Arbeiterinnen 
in Notfallen die §§ 137 ff. GO. anwcndbar sind. 
Denn die sonstigen Vorschriften sind in Ziffer XI 
der Anordnung nur insoweit aufgehoben, ais die 
Ziffern I bis X  Platz greifen, und da Ziffer I bis V 
auf die fraglichen Notfalle keiiie Anwendung finden, 
so miissen fiir die Beschaftigung von Arbeiterinnen 
in Notfallen die allgemeinen Vorschriften der 
§§ 137 ff. maBgebend sein. Daher konnen unseres 
Erachtens in solehen Notfallen die Arbeiterinnen 
beispielsweise in der Morgenschicht von G bis 4 Uhr 
nachmittags mit einstiindiger Pause, gegebenenfalls 
halbstiińdigem Zuschlag beschiiftigt werden, in der 
anderen Schicht auf Grund des Notfalles von 10 bis 
8 Uhr abends bzw. Sonnabends von 7 bis 5 Uhr.

Die bisherigen Ausnahmen von der. Sonntags- 
ruhe bleiben giiltig. Wenden wir dio Bestimmungen 
beispielsweise auf Martinwerke an, in denen Sonn
tags vor C Uhr friih der letzte Abstich erfolgt und 
Sonntags abends um 6 Uhr mit dem Einsetzen be- 
gonnen wird, damit Montags friih wieder abgestochen 
werden und der Walzwerksbetrieb beginnen kann, so 
kann die Schicht I ais Wechselschicht von Samstag 
nachmittag oder abend bis Sonntag friih 6 Uhr 
verfahren werden und die Schicht II ain Sonntag 
abend um 6 Uhr antreten. Der in § 105 b vorgeschrie- 
benc 24stiindige Betriebsstillstand (objektive Ruhe-

!) MaBgebend waren bisher die Bestimmungen des 
Bundesrats uber don Betrieb der Anlagen der GroBeisen- 
industrie vom 19. Dezember 1908 (Reichsgesetzblatt 
S. 650). U nter dom 4, Mai 1914 (Reiohsgesetzblatt S. 118) 
ergingen neue Bestimmungen, dio am 1. Dezember 1914 
an Stelle der bisherigen Vorschriften in K raft treten 
sollten. Durch die Bokanntmachungen vom 29. Oktober 
1915 (Roiclisgesetzblatt S. 721), 23. Norcmber 1916 
(Reichsgesetzblatt S. 1287) und 1. Dezember 1917 (Roichs- 
gesetzblatt S. 1090) wurde dio Inkraftsetzung auf den 
1. Dezember 1918 vorschobon.

zeit) greift nicht Platz, weil es sich boi dem Einsetzen 
um Arbeiten im Sinne des § 105 c Ziffer 3, von denen 
die Wiederaufnahme des vollen werktiigigen Betriebes 
abhiingt, handelt. Denn fiir den Betriebsstillstand 
nach § 105 b gelten weitergehende Ausnahmen ais 
fiir den Achtstundentag nach Ziffer VI der Anordnung.

Fast gleichzeitig mit dieser Anordnung des De- . 
mobilmachungsamtcs erging eine Yerordnung des 
Rates der Volksbeauftragten iiber Arbeiterschutz 
vom 12. November 1918 (Reichsgesetzblatt S. 1309), 
durch welche das Gesetz betreffend Ausnahmen von 
Beschaftigungsbeschriinkungen gewcrblicher Arbeite 
vom 4. August 1914 (Reichsgesetzblatt S. 333) auf 
gehoben worden ist.

Dagegen bedarf wiederum einer naheren Er
orterung die Verordnung des Rates der Volksbeauf- 
tragten uber

Tarifvertrage,

Arbeiter- und Angestelltenausschiissc und Schlich- 
tung von Arbeiterstreitigkeiten vom 23. Dezember 
1918 (Reichsgesetzblatt S. 1456)1). Ebenso wie bei 
der Arbeitszeit der erwachsenen mannlichen Arbeiter 
sollen auch beim sonstigen Inlialt des Arbeitsvertrages 
zwingende Vorschriften an Stelle der bisherigen freien 
Ycreinbarung, starre Zahlen an Stelle des Gesetzes 
von Angebot und Nachfrage treten. Einen Tarif- 
vertrag konnen abschlieBen auf der Unternehmer- 
seite sowohl Vereinigungen von Arbeitgebern ais 
einzelne Arbeitgeber, auf der Arbeiterseite natur- 
gemaB nur Veroinigungen von Arbeitnehmern. Diesen 
Subjekten des Yertragsschlusses sind die Gebun- 
denen, dio Objekte, gegenuberzustellen, welche die 
Verordnung ais die beteiligten  Personen be- 
zeichnet. Es sind dies:

1. wiederum die Partcien, die den Tarifvertrag ge- 
tatigt haben. Dies konnen, wic bemerkt, auf 
der Unternelimerseite auch einzelne Firmen sein;

2. die Mitglieder der vertragschlieBenden Ver- 
einjgungen, und zwar
a) die beim Abschlufi des Tarifvertrages Mit- 

glied gewesen sind;
b) die erst nach dem AbschluB des Tarifvrertrages 

Mitglicd geworden sind;
beide, auch wenn sie spater aus ihrerVereinigung 
ausgetreten sind, dies jedoch nur fiir Arbeits- 
vertr;ige, die sie noch wahrend ihrer Mitglied- 
scliaft abgeschlossen haben. Sie konnen also 
austreten, um hinsichtlich neu abzuschlieBen- 
der Arbeitsvertrage nicht jin den Tarif ge- 
bunden zu sein. Dieses Aiistrittsrecht kann

J) Vgl. B aum : Das Recht des Arbeitstarifvertrags 
in der sozialistischen Republik, Juristische Woehenschrift 
1919, S. 70; J u n c k :  Neucs Tarifvertragsrecht, daselbst
S. 75. — Der von Baum geśiuBerten Ansicht, der Vorstand 
eines Arbeitgeborverbandos konne Tarifyertrage ab
schlieBen, auch wenn er satzungsgemiiB nicht dazu befugt 
sei, vermogen wir uns nicht anzuschlieBen. Boi Veroinen 
kann der Umfang der Vcrtrctungsmacht des Yorstandes 
durch die Satzung m it Wirkung gegen D ritte beschrankt 
werden (§ 26 Abs. 2 BGB.). Es empfiehlt sich, dio Satzung 
daraufhin zu priifen und gegebenenfalls eino Aenderung 
unter Eintragung in das Vereinsregister herbeizufiihren.
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nach § 152 Abs. 2 GO. nicht geschmalert 
werden1).

3. Richtmitglieder, welche einen Arbeitsvertrag 
unter Berufung auf den Tarifvertrag abgeschlos- 
sen haben.

In allen diesen Fallen ist der Tarifvćrtrag aber 
nur dann maBgebend, wenn der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer zu den Beteiligten im obigen Sinne 
gelioren, wenn also auf jeden von boiden eine bc- 
liebige der drei obigen Voraussetzungen zutrifft.

Der Tarifvcrtrag (nicht der Arbcitsvertrag) be
darf der Schriftform (§ 1 der Vcrordnung). Da 
es sich nicht um eino rechtsgoschaftlich vorgcsehenc 
(§ 127 BGB.), sondern um die durcli ,,Gesetz“ vor- 
geschriebene doppelseitige schriftliche Form (§ 126 
BGB.) handelt, so geniigt nicht dio tclegraphische 
Uebcrmittelung oder der Briefwcchsel, sondern es 
ist die Unterzeichnung unter der Urkulide dureh 
eigenhandige Namens- bzw. Firmenunterschrift er- 
forderlich. RegelmiiBig mussen beide Parteien auf 
einer und derselbcn Urkunde untorzeichnen. Tau- 
schen sie Urkunden in der Weise aus, daB jede Partei 
das fiir dic andere Partei bestimmte Stiick unter- 
zeichnet, so mussen die beiden Stiicke gleichlautend 
sein. Handzeichen bediirfcn der- gerichtlichon oder 
notariellen Beglaubigung. An Stello der Schriftform 
kann auch die gerichtliche oder notarielle Beiukun- 
dung gcwiihlt werden, fiir welche die Urkunden- 
einheit nicht vorgeschrieben ist, wahrend die bloBc 
gerichtliche oder notarielle Beglaubigung an dem Er- 
fordernis der Urkundeneinheit nichts andert.

Der Tarifvertrag wirkt zwangslaufig auf den 
Arbcitsvertrag ein, insbesondere findwi die am 
27. Dezember 1918, dem Tage der Verkiindung der 
Verordnung, geltenden Tarifvertr;ige, bei denen die 
Schriftform voll gewahrt ist, auf die laufenden Ar- 
beitsvertrage ohne weiteres Anwendung. Im Tarif- 
vcrtrag konnen abweickende Veroinbarungen 
zugelassen sein. Zuliissig sind ferner Aenderungcn 
der Arbcitsbedingungen zugunsten der Arbcit- 
nehmer, aber nicht, wenn sie im Ta-rifvertrag aus- 
drucklich ausgeschlosscn sind. Im iibrigen sind 
die Bestimmungen des Tarifvertrags unabdingbar 
und treten an die Stelle zuwiderlaufender Bedin
gungen des Arbeitsvertrages. Bei der Abfassung der 
Vertriige wird darauf zu achten sein, ob eine Be
stimmung, zugunsten des Arbeitnehmers oder des 
Arbeitgebors yorgesehen ist.

Vereimgungen, dic einen Tarifvertrag mitein- 
ander getiitigt haben, mussen' mit allem Nachdruck 
darauf hinwirken, daB die Beteiligten keine anderen 
ais tarifmaBige Arbeitsvertrage schliefien. Die Ver- 
einigung, die dieser Verpfliclitung nicht nachkommt 
oder ihr zuwiderhandelt, ist der anderen Partei

*) Dor Ansicht Bauma, in dem A ustritt konno eino 
Umgohung liegen, konnen wir nicht folgen, sondern er- 
blicken hierin eino erlaubte Wiederherstellung dor Ver- 
tragsfroiheit, dio nicht don guten Sitten widerstreitet, 
sondern den Gesetzen des Arbeitsmarktcs Bechnung 
trag t und in § 152 gowiihrleistet ist.

gegeniiber zum Schadenersatz verpflichtet *). Da
gegen hat sie regelmaBjg nicht dafiir einzustehen, 
dafi ihre Angehorigen tarifmaBige Vertrage sclili eBen 
oder sie innehalten. Haben Einzelunternehmer den 
Tarifvertrag mit der Arbeitnehmervereinigung abge- 
schlossen, so sind sie dieser Vereinigung gegeniiber 
verpflichtet, Einzelarbeitsvertrage mit Beteiligten 
nur nach dem Tarif abzuschlieBen. Im Zweifel 
kann auch der Einzelne verlangen, daB die 
gegentiberstehende Vereinigung ihren Verpflich- 
tungen aus dem Tarifvcrtrage nachkommt. Da
gegen kann zwischen der Yereinigung und ihrem 
Mitglicd gemjiB § 152 Abs. 2 GO. kein ProzeB 
liieriiber stattfinden.

Laut § 2 der Verordnung kann das Reichs- 
arbeitsam t nach einem in §§ 3 und 4 geordneten 
Yerfahren gewisse Tarifvertrage fiir allgemein  
verbindlich erkliiren. Die Yoraussetzung bildet, 
daB sie fiir die Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
des Berufskreises in dcm Tarifgebiet iiberwiegende 
Bedeutung erlangt haben. Sie beanspruchen dann 
Geltung fiir ihren raumlichen Geltungsbereich. 
DaB das Reichsarbeitsamt sie auch iiber das bisherige 
Tarifgebiet und iiber den bisherigen Berufskreis 
ausdehnen konne, kommt in der Vorschrift nicht. zum 
Ausdruck, aber auch das Gegenteil ist nicht klar 
hervorgehoben. Die allgemein verbindlichen Tarif- 
vertriige gelten dann in ihrem Bercich wie ein Gesetz 
und werden unter Bezeiehnung ihres raumlichen Gel- 
tungsbereiches und des Beginns ihrer Verbindlichkeit 
in ein Tarifregister eingetragen. Wir vcrweisen an- 
sehlieBend auf dio nichttarifliche Vereinbarung der 
groBen Arbeitgeberverbande mit den Gewerkschaf
ten vom 15. November 1918- (PreuBisches Ministerial- 
blatt fiir die Handels- und Gewerbeverwaltung
S. 298).

Zu §§ 115 fi. GO. (Lohnangelegenheiten) 
geben wir unten zwei Entscheidungen wieder, welche 
Kriegsverhaltnisse betreffen2), zu § 133 a (An- 
gestelltenęecht) eine solclie betreffend die Be- 
tiitigung in Wettbewerbsunternehmungen3). Die 
Aufhebung des § 153 GO. ist dureh Gesetz vom 
22. Mai 1918 (Reićhsgesetzblatt S. 423) verordnet.

(Fortsotzung folgt.)

J) Beichsgericht, II I . Żm lseńat, Urteil yom 13. Ok- 
tobor 1911: Juristischo Wochenschrift, S. 1014, Nr. 4, 
und VI. Zivilscnat, Urteil vom 20. Januar 1910, Ent- 
scheidungen, Bd. 73, S. 92.

2) Zu § 115: Dem Arbeitgeber steht ein Zuriick- 
belialtungsreclit am Lohne zu, wenn der aussohoidonde 
Schworarbeitor dio Zusatz-Lebonsmittelkarten nicht zu- 
ruckgibt (Gewerbcgericlit Hamburg, Urteil vom 22. April
1918, Monatsschrift „D as Gewerbe- und ICaulmanns- 
gericlit11, Jalirg. 23, Spalte 248). Unterstiitzungen zu
gunsten der im Peldo stehenden Arbeiter konnen den 
nach Kricgsausbruch eingestollten Arbeitern nicht auf
erlegt werden, wenn sie fur don Fali ihrer Einberufung 
nicht ebenfalls hieran toilnehmen diirfen (Oberlandes- 
gericht Celle, Urteil yom 13. Oktober 1917, Gewerbe- 
archiv, Bd. 17, S. 241).

3) Reichsgericht, II I . Zm lsenat, Urteil vom 21. Do-
zomber 1917: Loipziger Zeitschrift, Bd. 12, Spalte 568;
Gowerbearchiv, Bd. 18, S. 118.
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Umschau.
Fortsehrltte der Metallographie.

(Juli bis Sepleń ber 1918.)

1. P ru fu n g sy o rfa h ro n .
Zum Studium der H o to ro g e n it i i t  do r S tiih le  be- 

nutzten G. C lia rp y  und S. Bonnerofc1) naoh manchen 
miClungoncn yersuehen ein Kupferatzmittel und zwar 
wahlten sie hierzu allgemein die ’von L e .C h a te lie r  und  
L em oines) nach dom S tc a d s c h e n  Rsagens3) abge- 
andorto Kupferehloridlbsung. Sie liofieii dicsos Aetzmittel 
oino Zeitlang auf den Stahl einwirken und loston dann 
den Kupferniedorsohlag m it Ammoniak. Man erhiilt 
auf dioso Weise yollstiindig klara Priiparate. Der Kupfor- 
niedersehlag sotzt sich fast gloichzeitig auf den Perlit und 
den Forrit ab, jedoch orschcint nach dor Losung dos Kupfors 
durch Ammoniak.der Perlit woiB und der Forrit sohwarz. 
Man isrhalt also untor dom Mikroskop das nogativo Bild 
von dem, was man bei sonst ubliohen Aotzungen mit 
Salpetersiiure, Jod, Pikrinsiiure u. a. m. orlangt. Diese 
und andere Tatsachen konnen dahin erkliirt werden, 
daB bei der W irkung der yorschiedencn mikroskopischen 
Aetzmittel dio m it dem Eisen legiorten verschicdenon 
Korper eine mohr oder wonigor grofie Rollo spielon. 
Wahrend bei Jod, Pikrinsiiure, Salpetersiiure ii. a. m. dic 
vorhandcno Monge Kohlenstoff und dor Zustand, in dem 
ich dioses Metalloid vorfindet, eino unvorgleichlich 
groBere Wirkung ausubt ais dio dor anderen logiorten 
Grundstoffe, ist bei den Kupferroagenzien das Gegenteil 
zu beobachten; dic Wirkung dieser Aetzmittel wird yiel 
tatkraftiger durch den Phosphor und andere Grundstoffe 
ais Kohlenstoff beeinfluBt, ohno jedoch don EinfluB des 
letzteren vollstandig auszusohalten. Durch die kontrast- 
reichen Unterschiede, dio man m it Hilfe des genannlen 
Aetzmittels erhiilt, lassen sich Gefiig&yeTteihmg und Go- 
fugeverauderungcn in Bloclcen und bei dor Bearbeitung 
und Warmebehandlung der Stiilile mit Loiohtigkeit vor- 
folgen.

Yiele K o rn g ro B en m o ssu n g en  nach dem yon 
Z ay  J e f f r ie s ,  A. H .K l in e  u n d  E. B. Z im m er4) aus- 
gearbcitetcn Vcrfahron haben zu gewissen Yerfoine- 
rungen in der Handhabuńg desselben gefiihrt. Von den 
yerschiedenen yersuchten Ausfiihrungsarten wird dio 
nachstehend bescliriobone von Z ay  J e f f r ie s 5) alś die 
beste empfohlen. Ein K reis von 79,8 ram Durohmesser 
wird auf dor rauhon Seite der Milchglasplatto der mctallo- 
graphischen Kam era aufgezeichnet, so daB der Mittol- 
punkt dos Kreises m it dom Mittelpunkte der Platte zu- 
sammenfallt. Das Bild der zu untorsuchenden Probe wird 
nun eingcstellt und dio durch der itre is abgoteilten Korner 
auf dor Milchglasplatte abgezii? It. Die gezahlten Korner 
hakt man zwockmiiBig m it eirem  F ettstift an, wie man 
ihn im chemischcn Laboratorium zum Bozeichnen von 
Glas- und Porzellansaehen gebraucht. In  der oben an- 
gezogenen Arboit errechnoto K lan  die Zahl aller inncrhalb 
des Kreises vorhandenen Korner in  der Weise, daB man 
dio unganzen, vón der KreiBperiphcrie durchschnittcncn 
Grcnzkornor m it dem Faktor 0,6 multipliziert, don yoll
stiindig eingeschlossenen Kórnern zuziililte. Der Faktor 0,6 
war das Ergobnis von ungefo.hr 200 Bostimmungon, dio 
oinen Mittelwert von 0,58 ergaben. Fiir dio Genauigkeit 
der Arbeit spielto jedoch dio Vcrwondung oines zwei- 
stelligen Faktors keine Bi Ile, man begniigto sich daher 
mit der Zahl 0,6 s ta tt  0,5 Im Laufe der Zeit woitorhin

l ) Bev. Mśt. 1918; Mi.rz/April, S. 132/6.
'-) Compt. rend. 1915, S. 373.
3) St. u. E. 1915, 23. Sopt., S. 983/5.
4) Bulletin of tho American Institu te  of Mining 

Engineers 1915, Dez., S. 2359/69; St. ul B. 1917, 8. Febr.,
S. 141.

6) Met. Chem. Eng. 1918, 15. Febr., S. 185. 
X X X V I.,,

angestelltc Ycrsuche ergaben jedoch, daB dor Faktor 0,5 
in Wirklichkeit genauor ist ais 0,6; auBordom is t 0,5 be- 
ąuomer, da man die Anzahl der Gronzkornor nur durch 2 
zu dividieren, s ta tt m it 0,6 zu multiplizieren brauclit.

Zahlentafel 1. M u l t i p l i k a to r  z u r  B o re c h n u n g  d o r  
A n z a h l K o rn e r  je  qm m  boi b o k a n n to r  V o r- 
g ro B c ru n g  n a c h  dem  J o f f r i e s ’s c h e n  K o rn m e B - 

y e r f a h r e n .

VergriiBeruDg
Durohmesser

des
Kreises

mm
Multiplikator

N atiirl. GroBe 79,8 0,0002
10 79,8 0,02
25 79,8 0,125
50 79,8 0,5

100 79,8 2,0
150 79,8 4,5
200 79,8 8,0
250 79,8 12,5
300 79,8 18,0
500 .79,8 50,0
750 79,8 112,5

1000 79,8 200,0
1500 79,8 450,0
2000 79,8 800,0

Die Errochnung der Anzahl Kom or jo qmm orgibt 
sich aus Zahlentafel 1. In  der dritten Spalto dieser 
Zahlentafel is t dio Zahl angegeben, m it der die Zahl dor 
in dcm Kroise gezahlten bei bekannter VorgroBerung 
m ultipliziert werden rauB, um dio Anzalil K om or jo 
Flachonoinlieit zu erhalten. Dio Verwcndung des Faktors 
0,5 s ta tt 0,6 spielt hierbci koine Rolle. Is t es wiinschens- 
wert, sich boi der Kornmcssung s ta tt dos Kreises eines 
Bechteckes zu bedienen, so wiihlt man oin Bochteek von 
gleichem Flacheninhalt wie don in Frage stehenden Kreis. 
Der Kreis von 79,8 mm Durohmesser hat oinen Inhalt 
von 5000 qm m .' Bechtocko gleiohen IiJialtes miissen 
naehstehende Seitenabmessungcn aufweisen: 

ontweder 70,7 X 70,7 mm,
óder 65,0 X 77,0 „

„ 60,0 X 83,3 „
,, 55,0 x  91,0 „

50,0 X 100,0 „
Ais Faktor fiir dio Grcnzkornor wird auch ir> diosonl Falle
0,5 in Beehnung gósetzt.

2. P l iy s ik a l is c h - th e rm is c h e s  V e rh a lte n .
Dio Isaria-Ziihlcrwerko A.-G. in Miinchen haben Mitto

1914 in ihrem Betriebo ein S ta h l e n th a r tu n g s y e r 
fa h re n 1) entdeckt, das seitdem ununtorbrochen ange- 
w andt wird und duroh seine Einfachheit und die Er- 
sparung von gosehulten Arbeitskriiften, Brennstoff und 
Zeit sich ais iiuBorst yorteilhaft erwiesen hat. Die neuo 
A rt besteht darin, daB man den zu enthartenden Stahl 
auf eino gluhende Bisenplatte leg t und ihn mit oiner kalten 
Eiscnplatto bedcekt. Nach dem Erkalten des Ganzen 
wird der Stahl, gleichyiel welchor Sorte und welehen 
Hiirtegrades, durch und durch weich und leicht zu be- 
arbeiton sein, ohno daB dio Qualitat otwa durch Ab- 
nahme des Kohlenstoffgehaltos aucli nur dio geringste 
EinbuBe crloiden wiirde. Besonders empfehlenswert 
is t das yerfahren beim Enthiirten yon Werkzeugen, 
z. B. Schnitten und Stempeln.

C. R. H a y w a rd  und A. B. J o h n s to w n  teilten ihro 
Untersuehungscrgebnisse m it iib er don E in flu B  ge-

’) Das Metali 1918, 10. Juni, S. 146.
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r in g o r  K u p fo rm e n g o n  in  S tiih lo n  m i t t lo r c n  
K o h le n s to f fg e h a l te s 1). Dio Analysen dor zu den 
Yersuchen verwendetcn Stiihlo orhollen aus Zahlentafel 2.

Zahlentafel 2. A n a ly s o n  d e s  Y o r s u c h s m a to r ia l s .

O Mn i* S Cu
% % % % %

Probo 1 . . . 0,380 0,57 0,012 0,030 0,860
„  2 . . . 0,365 0,59 0,053 0,048 0,030

Dio Ergebnisso, die an yorschieden bohandeltem 
M ateriał erhalten wurdon, sind teilweiso aus Abb. 1 und 
toilwoise aus Zahlentafel 3 zu ersehen. Streckgrenzo und

Zahlentafel 3. Y o rs u e h s e r g c b n is s o .

Querschnltt8- Dehnung
Terminderung auf 50 mm

M a t e r i a ł Trobe Probe Probo Probe
Kr. 1 Nr. 2 Nr. 1 Nr. 2

% % % %

Im  Ofen abgckiihltes
M a te r ia ł .................. 49,0 40,2 26,0 26,7

An der L uft abgekiihl-
tes M ateriał . . . 52,7 52,7 27,3 27,3

Geschmiedoto Stiibe. 52,7 50,9 24,8 25,8
Auf 580 0 ) ango- 56,3 54,0 32,2 32,7

,, 455 0 > lassones 50,0 49,0 27,8 18,0
„  360 0 J M ateriał 39,1 40,2 9,2 12,8

Von 845 0 abgeschreck-
tes M ateriał . . . — 20,5 — 6,5

Bruchfestigkeit sind hiernacl} boi dcm kupferreichen 
Materiał stets hoher; dio Dchnung wird duroh den Kupfer- 
gchalt nicht beoinfłuBt, wahrend dio Q-i orsohni ttsyermi n- 
derung wiedorura boi dom kupfcrrcichoren Materiał durch- 
weg hoher ist. Auch dio Hiirto- und Kerbsehłagyersuche 
zeigen oino Ueberlegenheit des kupforreichoren Matoriales 
gegcniiberdomkupferarmoren. Im groBen undganzeniihnolt 
das Vcrhalton des Kupforstahlcs dem des Nickelstahles.

Ueber d ie  p h y s ik a lis c h -c h c m isc h e n  E ig en - 
s c h a f te n  von  gewissen warmbehandełten C hrom - 
n ic k e ls ta h le n  berichtcto H e r b e r t  J. F ro n c h 2). Dio 
Untersuehungen erstrcckten sich auf Stahle, dio in letzter 
Zeit yornohmlich fur don Automobil- und Flugzcugbau 
Verwondung gefunden haben, yon wolchon Stahlen somit 
neben hoher Fcstigkcit groBe Ziihigkeit vorlangt wird. 
DieYersuchszahlen durften infolgedessen fiir woitere Kroise 
Intorcsso haben. Dio Analysen der Vcrsuchsstahlo sind 
in Zahlentafel 4 gegeben; Phosphor- und Schwefelgehalto 
sind sehr niedrig, unter 0,04 %. Boi der Wiirmebehand- 
lung wurden die Probestabo in einem unter 200 0 warmen 
Ofen oingesetzt und in ungefiihr 30 min auf Temperatur 
gebracht; dio Stahle wurden somit nur so lango im Ofen 
belassen, ois sie duroh und durch gleichmiifiig warm 
waren. Die Abschreekung geschah in Oel, und zwar wurde 
der Stalli unm ittelbar naoh dcm Herausholen aus dem 
Ofen abgeschreckt und ungefiihr 1 min lang im Oel in 
Bewegung gehalton. Dic naeli den yerschiedeńen Warm- 
bohandlungen erhaltenon Ergebnisso erheUen aus Zahlon- 
tafel 5.

. Was dio Verwendung dor Stiihlo betrifft, so haben 
allo 5 Stahlsorten Vorweudung im amcrikanischcn Flug- 
zeugbau gefunden. Die Marken B, C und D haben sich 
m it Vorteil fiir Kurbclwellen, Kurbelstangen u. a. m. 
im Automobilbau bewiihrt, yorausgesetzt natiirlich, daB 
sie m it Sorgfalt hergestellt und warmbehandelt wurden.

Nach den iiber die magnetisehe Analyse der Stiihlo 
bisher veroffentlichton Arbeiten liegt bei 210 0 dio kritischo 
Tem peratur des Zementits Fe3C und bei 4000 die des 
Doppelkarbides yon Eison und W olfram; Uber dioso 
Temperaturen liinaus sind dio Kohlenstoffycrbinduugen

M Met. Chem. Eng. 19.18, 1. Miiiz, S. 260/1.
3) Met. Chem. Eng. 1917, 15. Okt., S. 473/6.

nicht mehr ferromagnotisch. Nachdem A rn o ld  und 
Re ad 1) kurzlicli oin olektrolytisclies Vorfahren zur Ab- 
scheidung derICarbideyeroffentlichten, pruften K. H o n d a  
und T. M u rak am i2) d io  th e rm o e le k tr is c h o n  E igon - 
s o h a f te n  d o r in  den  S ta h le n  y o rk o m m en d o n  
K o h le n s to ffy o rb in d u n g e n  an nach genanntom Ver- 
fahren horg^steUtem reinen Materiał nach.

Dor nach dem erwiihnten Vcrfahren crhaltene Zemen- 
t i t  war ein grauos Pulyer, das bei der Analyse 6,08%  C 
und 93,5 %  Fo ergab; es wurdo zu einer zylinderformigen 
Masso m it einer Dichto von 2,559 zusammengepreBt. Dio 
spezifischo Magnetisierung des Zementits stcigt unmittelbar 
proportional der Starko des magnetischen Foldcs; sie 
betriigt boi einer Feldstiirke von 500 GauB 19,4 und ist 
ungefiihr oin Zolintol der des reinen Eisens. Die thermo- 
magnetischen Eigensohaften des Zementits waren iden- 
tisch mit denen, die bei der Priifung dor Kohlonstoffstiihle 
gefunden worden waren, nur wurdo dor kritischo Punkt 
5 0 hoher, boi 2150 s ta tt bei 210 0 fcstgestcllt. Zur Unter- 
suchung, ob Zomcntit sioh boi hoher Tem peratur zorlogt, 
wurde or aufeinanderfolgend auf 400 °, 500 °, 600 0 usf. 
orhitzt, wobei man dio Probe 5 min lang auf Hoohst- 
tom peratur liielt und dann erkalten lieB. Dio bei dor 
Erliitzung und Abkiihlung boobaehtete Magnotisicrungs- 
kuryo zeigto in Fiillcn, wo eine solcho Zorsetzung statt- 
fand, in Niihe yon 200° eino ziemlieh plotzlicho Ver- 
iinderung. Naoh einer Erliitzung auf 400° ist diese Zer- 
sotzung noch nicht nennenswert, wird es aber bei wciterer 
Temperatursteigerung. Auf 800 und 9000 orhitzt, liiBt der 
Zomcntit oino kennzeichnende Yeriinderung bei 7000 
erkennen; er ha t mithin eino ziemlieh starko Zersetzun^ 
orlitten, wobei rcines Eisen frei goworden ist, das m it dom 
nicht zersetzten Zomcntit ein eutcktisches Gomengo 
bildot und genannto Umwandlung zoigt. Bei noch weiterer 
Temperatursteigerung oder liingcrem Vcrweilen bei ge- 
nannten Temperaturen findet weitere Zerlegung des 
Zementits statt.

Das Eisen-Wolfram-Doppolkarbid wurdo aus einem 
Magnetstahl m it 5,38 % W und einom Wolframstahl 
m it 2,06 % W gewonnen. Das erlialteno schwarzo Pulyer 
entliielt 8,10%  C, 31,71 %  Fo und 53,70%  W. Die 
spezifischo Magnetisierung dieses Karbides is t viel 
schwaolier ais dio des Zementits; sio betriigt 15,5 bei einer 
Feldstarke von 500 GauB. Dic Lago des kritischen Punktos 
dos Doppelkarbides wurdo boi 4000 festgestellt, stimrnt 
also m it den frilheren Beobachtungen iiberein. Prufungen 
beziiglich der Zerlegung bei dor Erliitzung orgabon, daB bei 
6000 eino Zersotzung des Doppelkarbides stattfindet; 
nach diesor Erhitzung macht sich bei 200° eino aus- 
gesproehene Ablenkung kenntlich, was auf die Gegen- 
w art von Zomentit hindeutot. Bei 700 0 is t nicht nur 
eine Zerlegung dos Doppelkarbides in dio Einzelkarbido 
yorgegangen, sondern der Zomentit selbst hat sich auch 
nooh i n Eisen und Kohlonstoff zerlogt; bei 850° endlioh 
hat yollstandigo Zersotzung stattgefundeh.

Ueber A e n d e ru n g e n , w elche  tl ic rm isc h o  und  
m o o h an iseh e  E in w irk u n g e n  in  d e r  A u sd e h n b a r-  
k e i t  d e r  N ic k e ls ta h le  h e rv o r ru fe n , beriohteto 
Cli. Ed. G u ille a u m e 3). In  diesor Arbeit wird die mathe- 
matische Bedeutung des Koeffizicntcn des ąuadratischen 
Gliedes (3 in dor Formel fiir dio thermische Ausdehnung 
auseinandcrgesetzt und dio bei der Bestimmung von [3 
erreichbaro Genauigkeit erortert. In Gebiotcn starkor 
Umwandlung findet man sehr hohe W erte von p. Die 
untcrsuchten Nickelstahle enthielten sehr geringe Ge
halte an Sllizium und Kohlenstoff und etwas Mangan. 
Fiir jeden GuB wurde oino Probe im Naturzustand (heiB 
gewalzt und an der Luft abgekiililt), eino abgeschreokte 
Probe, oine auf 900 0 nochmals erwiirmto und im Ofen 
abgekuhlte und eino nach dem Abschrecken ausgowalzte 
Probe untersucht. Triigt man die Ergebnisso fiir dio ver-

*) Proc. Inst. Mech, Enc;. 1914, II , S. 223.
2) Rey. Mćt. 1918, Marz/April, S. 107/9.
*) Chem. Centralbl. 1918, 21. Au;;., S. 320/1.
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o Mn HI Cr Qualltat% % % %
Schmelzung A . . . .

B . . . . 
C . . . . 
D . . . . 
E  . . . .

0,35
0,43
0,45
0,39
0,24

0,64
0,52
0,51
0,36
0,36

1,47
1,16
1.19 
2,56
3.19

0,50
0,72
0,98
1,01
0,98

Basiseher S.-M .-Stahl 

»» »> 
Saurer ,,

»» »»

Zahlontafol 5. P h y s ik a l i s c h o  E ig e n s c h a f to n  v o n  C h ro m n ic k o ls t i ih lo n  
f i i r  d o n  A u to m o b i l -  u n d  F lu g z e u g b a u .

schiedonen Stahlo naoh ihrem Nickcl- und Eiscngohalt und O. P. P a r r 1) Yorfolgten dieso in n o re  D e fo rm a tio n
in oino Zahlentafel ein, in der auoh dio herYorragende d e r  M an g a n b ro n z e  in  N iihe d e r  S ch w eiB u n g o n
Icgierung ,,Invar ihren Platz findot, so nimmt dieser und kamen auf Grund ihrer ausgefiihrton mcohanischon
fur dio Werte. des linoaron Ausdelinungskóeffizionten a und motallographischen Untersuchungen zu den SohluB-
eine ausgezoichnete Stellung ein. Die W irkung dor thor- folgerungen, daB in Niiho dor an Manganbronze vor-
inisohen und moohanischen Yorbehandlung zeigt sich um genommenen SchweiBungen lokale Spannungen ent-
so stiirker, je anormalor sioh dio botreffendo Legiorung stehen, doren W ort noch iiber die Elastizitiitsgrenze des

Materiales hinausgeht, soforn
Zahlontafol. 4. C h r o m n io k e ls ta h le  f i i r  A u to m o b i l-  u n d  F lu g z e u g b a u . die; Form dor gegossonen

Masso nicht eine derartige 
ist, daB sie sich don Spann
ungen anpasscn kann. Solche 
Massen miissen, bóYor sio 
geschweifit werden, aufDun- 
kelrotglut erhitzt werden: 
nach derErkaltungem pfiehlt 
sich cin ein- bis zweistun- 
diges. Ausgliihen auf 400 bis 
500 °. Durch diese beiden 
YorsichtsmaBrogóln wird die 
Gcfahr genannterEiBbildung 
sehr yerringert.

Im  Jahre 1910 unter- 
such teH onda8) d ie m a g n e -  
tis c h e n  E ig e n s c h a f te n  
d e r  M a n g an -A n tim o n - 
L eg ie ru n g cn . Er stcilte 
damals fest, daB das Mangan 
paramaghetisch und das An-' 
timon diamagnetiseh ist, daB 
jedoch ihre beiden Wrbin- 
dungen Mn3 Sb2 und M iijSb 
ferroniagnetisch. . sind. D ie. 
kritiseho Temperatur wurde 
bei 315“ gćfunden, dor Ilochst- 
w ert der Magnotisierung fur 
dio feste Losung boi 31,4 % 
Mn. M it stcigender Tem- 
peratur orhohte sich <lic Ma- 
gnetisierung bis zu einem bei 
170 0 gelegenen , Hoohstwert 
und nahm nach dem kriti- 
schcn Punkt bei 330 0 hin ab; 
fiir Gehalte untor 31,4%  Mn 
stieg dio Magnotisierung fast 
proportional dem Gehalt; 
jenseits 31,4%  Mn lici sio 
weniger regelmiiBig und wios 
einen zweiten Hoohstwert boi 
50,5 %  Mn auf. Dioso Vcr- 
sucho wurden damals mit 
einoVn magnetischen Foldo 
von nur 4 GauB Foldstarko 
angestcllt, und da dio Proben 
sehr klein waren, betrug das 
aktive Feld weniger ais 
1 GauB. Die Erreichung go- 
nauer Ergebnisso ist natiir- 
lich m it so schwaehen Fel- 
dern sehr ungewiB. K .H o n d a  
und T. I s h iw a ra 3) ver- 
vollstandigten daher obigo 
Untersuchungen unter Yer- 
wondung viel groBeror Feld- 

sicli hierzu oines Solenoids 
500 GauB und eines Elekfcro-

Schmel- 
2 ung

Ab- 
sohreok- 
tompe- 
latur,

«o

AnlaB-
temperatur

•O

Strcck-
grenzc

kg/qmm

Brnoh-
festlgkeit

kg/qmm

Dehnung 
auf 50 mm

%

Quer-
schnitU-

ver-
mlndorung

%

Hiirte
nach

Brlncll

Sklcro-
skop-
h&rte

A 800 385 126,3 139,0 12,0 49,8 418 57
415 120,2 126,7 13,0 53,2 381 55
460 105,2 112,8 16,0 58,4 321 50
525 90,0 97,0 19,0 61,7 286 44
640 72,5 80,4 25,0 68,2 241 37
715 58,1 68,9 30,0 71,3 207 37

B 800 405 132,4 139,8 11,0 42,8 364 50
460 107,4 115,1 14,5 48,7 321 48
540 88,8 98,9 18,0 55,8 286 45
605 77,9 87,0 21,0 60,4 255 35
715 67,9 78,8 25,5 59, ̂ .207 33

C 790 340 142,0 157,0 11,8 49,5 444 60
455 119,0 118,5 14,0 56,0 364 47
455 114,8 127,8 15,0 56,0 364 53
555 92,4 103,4 16,0 59,0 321 44
555 94,4 101,2 17,5 58,8 321 42
645 75,7 85,5 24,0 65,0 269 37
730 59,8 72,6 28,0 72,5 217 32
790 41,0 65,7 25,5 62,0 187 25

Schmiede- 51,4 76,6 22,0 68,0 187 29
zustand

D 790 370 136,1 151,9 11,3 45,7 460
460 124,7 132,1 12,0 48,3 364 --
540 101,9 107,9 17,0 52,7 321 --
540 97,2 103,7 17,5 54,9 321 1--
675 81,9 88,8 23,0 61,3 255 ~

E 800 100 140,9 166,1 14,0 47,7 477 i

230 134,9 154,4 15,0 55,2 444 _\
385 135,1 139,4 15,0 59,1 387 --
385 125,3 137,1 14,8 58,5 387 --
510 100,9 106,6 19,5 '64,2 321 --
605 90,3 93,6 22,3 66,3 286 .--
705 66,3 82,9 26,0 68,8 248 —

verhajt. Dio Gesamtheit dor Ergebnisso bezuglich der 
K.oeffizienton a und p gestattet, das Verhalten naturlicher 
und kalt geschmiedetcr Stahlo bei der Ausdehnung voll- 
stiindig zu iibersehen, wenn man sioh der Rsgol der iiber- 
einstimmenden Zustfindo bedient.

Aus Manganbronzo gegossene Stiieke, die bei der Ab- 
nahmepriifung sich ais oinwandfroi orwiosen, Yersagen oft- 
mals schon nach kurzem Gebrauch. Eingehendo Untor- 
■uchungen lieBen in diesen Fallen beobachton, daB siohin 
Aiihe dor SchweiBungen Ri«so befandou. P a u l M. M erioa

.starken. Sie: bedienten 
m it einer Feldstarko von 
magneten m it einer Feldstarko von ungefahr 6000 GauB. 
Gepruft wurde der EinfluB der Tem peratur auf die Magne- 
tis erung und die magnetsiche Einpfindlićhkeit jenseits 
dor kritischen Punkte. Was die Ergebnisso dieser neuen

1) Rev. Met. 1918, Marz/April, S. 123/5.
2) Ann. d. Physik 1910, S. 1017.
s) Boy. Met, 1918, Miirz/April, S. 127/31,
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Untorsuchungen betrifft, so wnrdo festgestellt, daB dio 
Magnctisiorung proportional der Feldstiirko steigt, sio 
folgt oinor konvexen Kurve; gegen 6000 GauC is t all- 
gomeiri die Sattigung orroicht, nur fiir gowisso Legierungen 
nioht voIlstandig. Fiir Gehalto von weniger ais 40,7 % Mn 
liegt dor kritischo P unk t bei 315 °, fiir liohere Gehalto bei 
275°; dioso Bcobachtungen stimmen boinaho m it don 
friihor gomachten uborein. H andelt es sioh um einen 
reinen ferromagnetisehon Bestandtoil, so is t der Vbrlauf 
der Magiietisierungskurve fast stots der gleicho; dio Kurvo 
fiillt zumiohst Iangsam in dom MaBo wio dio Tomporatur 
steigt, dann sohnoll bis zum kritisohon Punkt. Die Kurvon, 
dio , dio magnetisoho JGmpfindlichkeit ais Funktion der 
Tomporatur anzoigen, haben liyporbelformigo Gestalt, 
m it Ausnahmo der Fiillo, boi welchcn eino Gefiigevorande- 
rung eintritt. Lotzteros trifft besonders fu r manganarmo 
Logierungen zu. Boi manganreichen Gohalton zeigt dio

Empfindlichkeitskurvo kaum plótzlicho Aendorungen. 
Boispielswoiso weist dio Kurve der Legierung mit 
65%  Mn nur den eutoktischen Punkt und den Schmolz- 
punkt auf.

In  Verfolg boroits friihor1) vcroffentlichter Untor
suchungen iiber dio R a d io g ra p h ie  d e r  M otallo  be
stim m t W h oelo r P. D av o y 2) dio beste Expositionsdauer 
ais Funktion der Dioko der Stahlplatto, sowie dio goringste 
Dioko, dio oino Luftblaso liabcn muB, um auf der photo- 
graphischen Platto nooh eincEinwirkung zu hinterlassen. 
Zu den Untersuchungen wurdo eino Coolidge-Rohro 
benutzt; dio vorwendetcn Stahlplatton wiosen Dicken 
zwischen 12,5 bis 37,5 mm auf und waren m it Bohrurigen 
von 0,4 bis 6,5 mm Durchmesser versohen. Die quanti- 
tative Priifung der auf der photographisclien Platto er- 
siohtliohon Einwirkung gestattoto, oino Reiho \’on Formeln 
aufzustellen, dio dio Exposition ais Funktion dor Dioko x 
der Stahlplatto enthielt. Dioso Formeln weohsoln, wio

Zahlentafel 6. E x p o s i t io n  bo i r a d io g r a p h i s c h o n  
A u fn a h m e n  in  A b h iin g ig k o it  v o n  d o r  F u n k e n -  

liin g o  u n d  S t a h l p l a t t o n d i c k e .

Funkenliinge Exposition
cm Milliamp./min

37,5 l/io log lO -J -0 ,7 1  x
32,5 7ao log U)’  -0,71 x
27,5 3/5 log 10_1 • 0,82 x

in nachstehonder Zahlentafel 6 angegeben, m it dor Liingo 
dos Funkens.

Um dio goringsto Dioko zu bestimmen, dio eine Luft- 
blaso liabon muB, um nachgewiosen werden zu konnen, 
wurde ein schriiges Loch in oino Stahlplatto gosclinitten; 
man bedockte die Platto dann m it oinor zweiten Platto 

und ahmtcso eine Luftblaso von zunehmen- 
dor Dioko vor. Es konnte boobaclitet wer
don, daB inmitton oinor 31,3 mm dicken 
Platto dio Gegenwart einer 0,52 mm dicken 
Luftschieht und inm itton oinor halb so 
dicken Platto  von 15,5 mm eine Luft- 
schicht von 0,18 mm nachweisbar ist.

3. A ufbau .
H o n ry  M. I ło w e 1) beliandelt in einer 

langoren Arboit dio K o rn v e rg ro B e ru n g  
dos S tah lo s . Das Kornwachstum voll- 
zieht sioh, und zwar vermutlicli bei allon 
Temperaturen, naoh dem Grundsatz des 
Kanipfosums Dasoin. Dio Gesehwindigkeit 
nim uit liiorboi m it fallender Tem peratur 
ab und kann boi oinigen Hundort Grad 
iiber Zimmertemperatur vernachliissigt 
werdon. Das Wachsen geht nach Howo 
durch Absorption der sehwaclioron Komor 
durch dio stiirkoren vor sich; die Ab- 
sorptionskraft 'e ines Kom es ist um so 
groBer, jo groBer soino Abmessungen sind, 
jo groBer dio vorhergogangeno bildsame 
Formiinderung und jo hoher soino Tempe
ra tu r ist. Dio Erscheinung vorlangsamt 
sieli fortschreitend von selbst, und zwar 
durch dio Ausscheidung dor schwachon 
Komor, duroh don Ausgleich liinsichtlioh 
der Absorptionskraft zwischen don stiir- 
koren Komorn und ganz bosondors nocli 
durch dio nach und nach gesteigerte 
Abnahmo der Boruhrungon zwischen den 
Komorn, dio fiir dio gegenseitigo Ab
sorption notwendig sind. In  weitoren 
Absclinitten besprieht Howo woitoro uber 
dio Kornvorgr6fiorung aufgostellte Theo- 

rion und Boeinflussungen dor Koinabmessungon. Dio 
Ausfiihrungen sind mehr oder weniger roin theorotischer 
Natur, und vorweison wir bezuglich woiteror Einzelhoitcn 
auf die Originalarbeit selbst.

Untersuchungen des. G roBgefiigos des S ta h lo s  
mittels des Stead-Lo Cliatoliersohen Kupforreagonz.es 
ste lltcn  A .P o rto v in u n d V .B e rn a rd 2)an. DasSteadseho 
Roagens ist luornach oin wertvolles M ittel zur E  ltwick- 
lung das GroBgefiigos des Stahles. Dioses GroBgefiige 
is t nichts andsres, ais das m ehr odor weniger durch dio 
mechanischcn Behandlungen doformiorto prim are den- 
dritischo Gefiige, das durcli das Reagens infolge der 
aus dor Erstarruug sich ergobenden uugloichen Vbrtoilung 
der chemischen Grundstoffo horvorgebracht -wird. Das 
boi don laufend angowandten thormischon Bohandlungen 
rerbleibondo GroBgefiige kann durch Diffusion nur durch 
auBorgewohnlich langes Gliihen zum Verschwindon ge
bracht werden. An Hand derD eform ation, die das GroB-
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Abbildung 1.* EinfluB geringer Kupfermcngen auf Yerschieden bchandclte 
Sttlhle mittleren KoblcnstoflTgehaitcs.

')  General Eleotrio Roview 1915, Jan.
2) Rov.(Mót. 1918, M arzm pril, S. 110.

*) Rev. Mót. 1918, Marz/April, S. 137/72.
2) Rev. Mót. 1918, M ai/Juni, S. 273/80.
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goftigo boim Schmicdon odor Walzon orfabrt, kann der 
Voredehmgsgrad das Stahlcs baurtoilt wordon. Um sich 
zu Sorgowissern,' ob oin Stiick odor ein Bruchstiick roh 
ist, muB man das Grofigefiigo zum mindasten an zwoi 
Stellon untorsuchen, woforn nicht schon aus der Form 
des Stuokos dio moglioho Schmiederiehtung ohno Bo- 
donkon bostimmt worden kann. Das Studium dss GroB- 
gefiigos dos Stahlos is t in gleiehor Weiso wie das Studium 
des Kloingofiigos oin vorteilhaftos M ittol zur Erpriifung 
dor Stahlstucko; os gibt insbasondsre iibar das Sohmioden 
Aufschliisso, dio auf andoro Woiso umnoglich zu orlangon 
sind. Eine Reihs dar Arbait baigefiigter gutcr Lichtbildor, 
dio Untersuchungen von Automobiltoilen ontstammon, 
geben Zeugnis vqn dem Wort und der Brauchbarkeit 
dieser Untersuchungen; lotztoro konnen nobon mechani- 
sohen, mikrographischou und ohomischen Yersuchcn nur 
dringend ompfohlon worden.

4. S onstigos.
Dio M o ta llo g rap h io  dos A lu m in iu in s is t bisher 

nooh wenig erforscht wordan. Wogpn dar yiolsaitigon 
und groBan Vorwendung dicsos Metallos in der Technik 
diirften daher Untersuchungen, dio von R o b e r t J. 
A ndorson1) angastellt wurdon, fiir waitore Króiso 
Interosso habon. In  dor Hauptsacho baschiiftigt sich 
dio Arbait m it dor llorstollung und Actzuug. dor 
Sohliffo yon Aluminiummotall und a)u niniunreieheu 
Lagiorungon. Die iiblichen Schloif- und Polipryorfahron 
zaitigen bei Aluminium kcino guten Ergebnisse, da das 
Aluminium ziomlich woicli is t und schon bei schwachoin 
Druck flieBb. Hoftigores Andriickon baim Schloifen und 
Policren wird dahor bareits oin Vbr\vischen das Gefiiges 
u id  sogar ortliclio Obarflaohenhartiing horvorbringen. 
Weitorhin satzen sioh dio Schmirgolteilchen der feincn 
Schmirgclpapicrmarkon in dor Obarfliicho dos Metallos 
fast und machan die Obarflache sohr duakol, fast schwarz. 
Zuti schielleii und brauchbaren Zubareiton dor Sohliffo 
schliigt Anderson naehfolgendes Arbeitsverfahron vor: 
Dio Obarfliicho das harau3goarbaitetsn Stiickes wird 
zunachst m it oiner flachon feinen Fe i 1 e geobnet und dann 
mit . grobam Sohnirgelpapier und Schnirgolpapier 
(franzosisohe Marko Hubert) Nr. 0 trockon gosohliffon. 
Naehainandor folgon hierauf dio Marken 00, 000, 0000, 
jadoch sind dieso lotzteren Papiere m it oiner durnicn 
Paraffinschicht zu badecken. Dor Paraffiniibarzug verhin- 
dortdasEindringondorfoinonSchinirgelteilchonin das Mo
tali undgibtoino hoho,spiogolartige Politur. Zum Bedeckcn 
gem nnter Schmirgelmarkon m it Paraffin gioBt man 
einfach gosehmolzenos Paraffin auf ihre Oberflfichon 
und ontfornt don UoborschuB m it oinem flaclien, warmen 
fistrunont, baispielswoiso oinem stumpfen Messor oder 
oiner Droikantfoile. Naoh dam Sohloifen m it Marko 0000 
wird auf omom m it Tuch badackten B re tt oder oiner 
Sehaiba m it feinor Tripelpolierordo und Wasser poliert. 
Dioso Poliererdo gibt dor Oberflache oin dirildcs Aiis- 
sohon, das abar sohnoll verschwindat baim letzten Poliorcn 
auf feinem, Schwarzem Tuoh odor altem gut ausgowaschenen 
Kattun mit oinor guten nichtalkalischen Metallgliitte. 
Hierauf schlieBlich kann noch oin woitoros Poliorcn mit 
pulvorisiorter Tonordo angeschlossen werden. Dio Ver- 
wendung von Poliefrot ist nicht zu ompfohlon, da dieses 
dio Obarfliicho dutikolt. Ais gooignetes Actzmittcl emp- 
fiehlt Anderson Fluorwasserstoffsaure, U nd zwar eine 
wasserige Losung von 15 %. Eino Aotzdąuer von 1 min 
goniigt durchweg, um das Gefiigo zu entwickoln; .vor- 
zunehmen ist das Aetzen in oinor Paraffinschalc odor einor 
mit Paraffin ausgokloidoten Schalo.

Im letzten Abschnitt der A rbeit bringt Anderson 
•oino Reihe guter Mikrophotographien yon yerschiedon be- 
handoltem Aluminiummetall und Alu-niniumlegiorungen. 
Dio batreffenden Schliffo, von denon die Aufnahmen 
stannnon, sind naoh don baschriobenon Verfahren zu- 
barcitot und geiitzt worden. A. Stadeler,

*) Met, Chem. Eng. 1918, 15. Febr., S. 172/8.

Hochofenwerk in Domnarfvet.
Einom Auszug ubor einen von H. A lm q u is t ver' 

lęsenen Borieht1) sei ubor die Entwicklung des Hoch- 
ofenwerkos, insbosondore des Elektrohoehofonwerks, das 
Folgendo entnomnieu: Dor orsto Elektroofen (3000 KW) 
wurdo 1912 in Botrieb genommen. Auf diesen folgte oin 
45QO-KW-Ofen im Jahro 1914, nachdom 1912 Yersucho 
m it einom Holfonsteinofen miBlungen waren. 1910 wurde 
ciii łOOO-KW-Ofen dem Botrieb ubergeben. Ein 4500- 
KW-Ofcn soli domniiohst in  Botrieb genommen werdon.

Dio . gogonwiirtige Erzeugung an Eloktrooisen be- 
triigt 45 000 t  jo Jahr, Die ICokshochofon stellen jiilirlich, 
sofęrn geniigend K oks vorhandon ist, etwa 95 000 t  
Eisen her, so daB dio Gosamterzeugung sich auf etwa 
140 000 t  Róhaisen beliiuft. Das Work beabsichtigt* 
dio Roheisenerzeugung auf 300000 t  zu steigern, zu 
wolehem Zweeke auBcr dom bald botriobsfiihigon Elelc- 
trohochofen zwei Kokshochofen m it einer taglichen 
Leistung yon 300 bis 3 5 0 1 gebaut werden sollen (joden- 
falls soli sioh dio Laistung auf beide Oefen zusammen 
beziehon, so daB auf oinen Ofen eine splcho yon etwa 
1G0 t  entfallt).

Zum Vorgleich m it fruheren Lsistungcn soi noch 
angogoben, daB das Hochofenwerk in Domnarfyot 8500 t  
Roheisen im Jahre 1880 uml 8G 000 t  Roheisen im Jahro
1915 erzengt hat. /;. Durrer.

AUgemeiner Knappschaftsverein zu Bochum.

Dem soebon crschienonon Goschiiftsborichte des 
Vereins ontnelimon wir ńachstehende Atigabcn iiber soino 
Entwicklung und T atigkeit im Jahre 1917a). Der Mit- 
gliedorbostand aller drei Kassenabteilungen, der Kranken- 
kasse sowohl wie der Pensions- und Unterstiitzungskasse 
und der Iiwaliden- und Hinterbliebenen-Vorsioherungs- 
kasso, nahm gegeniiber den Vorjahfen weiter zu, blieb 
aber im mer noch stark hinter den Zahlen fiir das letzto 
Friodensjahr 1913 zuriick. Die E innahtnendordrei Kassoir 
stiegen entsprechend, und zwar in der Krankenkasso 
um 3 042 674 Jl oder 20 % , in  dor Pensionskasse um
4 430 021 Ji oder 18% , in der Invaliden- und Hinter- 
bliobonen-Versichorungskasse um 1 365 778 JŁ oder 14%  
und in don drei Kassenabteilungen zusammen um 
9 444474 Jl odor 18% . Dagegen wuchsen dio Ausgaben 
in der K rankenkasso um 9 750 330 Jl oder 59 % , in dor 
Pensionskasse um  727 580 Jl odor 3 % , in dex.Invaliden- 
und Hinterbliebonon-Vorsicherungskasse um J 306 972 Jl 
odef 13 %  und in allen drei Abteilungęn um 11 784 883 Jl 
oder 24% . Der UcberschuB der Krankenkasso von 
1365 007 Ji im Jahro 1916 machte einem Fehlbotrag 
von 4 742 647 Jl Platz, der AbsehluB verschlechtoi-te 
sich demnach gegeniiber 1917 um 6107 654 Jl. In  den 
beiden.anderen Kassenabteilungen war eine kicine Besse- 
rung des ICassenabschlusses zu ycrzeichnen; der Uober- 
sehuB hob sich niimlich in der Pensionskasse um
3 70S 440 J l und in der InM liden- usw. Yersiclierungs- 
kasse um .58 806 Jl. Dor UoberschuB der drei Kassen
abteilungen zusammen sank um 2 340 409 Jl-

. Die einzelnen Kassenabteilungen haben sich wie folgt 
ontwickelt: In  der K ra n k e n k a s so  betrug dio Zahl
der Mitgliedor 347 162, wios demnach gegonuber dem 
Vorjahre eine Zunahmo von 39654 Porsonon auf. An 
Beitriigen fiir die Krankenkasso girigen 21 042 615 Jl ein, 
yon denen auf die Mitglieder 10 523 280 Jl entfielen und 
auf die W erksbesitzer 10519335 Jl- Welche Beitiage 
dio einzelnen Mitglieder entrichtoten und wie sich die 
Mitgliedor auf dio Lohnklassen yertcilton, is t nicht mehr 
angegoben. Im  Bcrichtsjuhre erkrankten 235036 Per
sonen odor unter 1000 Mitgliedern 677. Die Laistungon 
dor Krankenkasso wurden im Laufe des Jahres 1917 
zweimal erhoht. Bis Ende 1916 wurde der Lahn des Mit-

’) The Iron and Coal Tradcs Review 1919, 28. Febr.,
S. 254.

a) Vgl. St. u. E. 1918, 10. Oktober, S. 942/3.
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gliedcs bei Berechnung der Leistungen bis zur gesetz- 
lich yorgeschriebenen MindesUioho von 5 Jl beriick- 
sichtigt. Von Januar 1917 ab wurde auf BesehluB der 
Generalyersammlung vom 28. Dezember 1916 die Lohn- 
hochstgrenze auf 6 Jl erw eitert und Dezember 1917 in 
folge der Bundcsratsyerordnung vom 22. Noycmber 1917 
auf 8 Jl erlioht. Dadurch stieg das hoehste Krankengeld, 
welches ers t Anfang 1914 durch Kinderzulagen yon
3,75 Jl auf 5 Jl gesteigert worden war, auf 6 Jl und das 
hoehste Hausgeld, das im Jahre 1913 J l 1,50 betrug, auf
4 Jl (Inzwischen is t am 1. Mai 1919 eine w citere Stei- 
gerung des hoclisten Krankengoldes auf Jl 7,50 und des 
hochsten Hausgeldes auf Jl 5 eingetreten, nachdem der 
Vorstańd beschlosson hat, den Grundlohn bis zu 10 Jl 
zu beriioksichtigcn). Der KasśenabschluB hatte  folgendeś 
Ergebr.is:'

Gcsamtcinnahm en . . . . .  22 485 531,89 Jl
G esa m ta u sg a b c n ..................... 26 146 345,82 ,,
Fehlbetrag .............................  3 660 813,93 ,,
K usscnyerm ogon..................... 23 640 999,25 ,,
Dor durchschnittliche Bp stand an boitragspflich- 

tigen Mitgliedern der P o n sio n s- und  U n te rs t i i tz u n g s -  
k asse  betrug 249 312, was eine Zunahme um 29651 
gegoniiber dem Vórjahr bcdeutet. Dio Einnahmen der 
Kasse beliofen sich auf 28 703 673 JL  Der Bestand an 
Inyaliden stieg um 1079 auf 37 899 Mann. Die durch- 
schnittliche satzungsmiifiigo Hohe der Inyalidenrente 
machte bei Beamten 792,43 Jl und boi Arbeitern 334,09 Jl 
aus, hob sich also gegoniiber dom Vorjahr um 93,24 Jl 
und 17,41 Jl. Das durchschnittliche Lebensaltor bei dor 
Inyalidisierung betrug bei deu Beamten 48,9 Jahre, bei 
don Arbeitern 37,8 Jahro und das durchschnittliche 
D ienstaltcr bei den Beamten 26,6 Jahre, bei den Arbei- 
teru 14,9 Jahre. Die Einnahmen der Pensionskasse bo- 
Jiefcn sioh auf 28703 673 Jl. die Ausgabenauf 22 948 721 J l ; 
der UeberschuB weist somit wieder eine Zunahme auf 
and  zwar yon 5 754 952 J l, nachdem or die letzten Jahro 
stiindig zuriickgegangcn war. Der W ert des Yermpgens 
der Pensionskasse betrug am Ende des Berichtsjahres 
238 298 904 JL  Dio Belastung der Itasse infolge des 

\ Krieges nahm weiter zu und verursachto an laufenden 
Kriogsrcnton eine Ausgabc yon 3 580 237 JC, an Sterbo- 
geldern (einsclil. der in der H eim at verstorbenen Inya
liden) 166 536 Jl.

Gleich don anderen Kassenabteilungen zeigte auch die 
In y a l id o n -  und  H in te rb lie b e n Q n -V o rs ic b c ru n g S - 
kasso  oin Steigen der M itgliederzahl; die Zunahme be
trag t hier 37 697 Personen. Entsprechend der erholiten 
Zahl der beitragspflichtigen Versicherten und der Herauf- 
setzung der Beitrage stiegen auch dio Beitragseinnahmen 
wieder etwas und betrugen 8578 774 Jt oder 1 386 110 Jl 
mehr ais im Jahre 1916. Dor Bestand an Alters-, Inva- 
lidcn- und K rankenrenten stellte sich auf 19 184, gegen- 
iibor dem Yorjahre ein Mc lir yon 194. Die Zahl der Alters- 
renten zeigto den stiirksten Zuwachs auf, namlich 522, 
die K raukenrenten stiegen um 6, die Invalidenrenten 
sanken um 334. Der durchschnittlich auf einen Benten- 
empfanger entfallende jiihrliche Bentenanspruch ein-

schlieBlich der Kinderzuschusso betrug fiir Alters-, Inya
liden- und K rankenrentcn zusammen 223.52 Jl. Dio 
Belastung-durch Kriogsrenten sank gegoniiber dem yor
jahre um 480 872 Jl auf 887 157 Jl. Ah einmaligon Lci- 
stungen fur Kriegssterbefalle gab die Kasse 4070.40 Jl 
aus, gegoniiber 1916 eine Abnahme um 3 068,60 Jl.

, Der Go s u n d h e i ts b e r i  c h t fiir das Jahr 1917 iveist 
eine Zunahme der Erkrankungsfiille sowohl an sieli ais 
auch yerhiiltnismaBig nach. Die diirchśthnittliche Bcleg- 
schaftsziffer betrug namlich im Jahre 1917 347 162 und 
die Zahl der Erkrankungen, bei denen iirztlicherseits 
Arbeitsunfphigkeit beseheinigt wurdo, 248692 gegen 
307 508 m ittlere Belcgschaft m it 173 755 Erkrankungen 
im Jahre 1916. Diese Zunahme der Erkrankungen hiingt 
z. iT. wonigstons m it dem infolge des Krieges notig ge- 
wordenen starkeren Heranziehon yon Erauen zur berg- 
mannisehen Hilfsarbeit zusammen. So betrug dio mittlere 
Zahl dor weiblichon Belcgschaft im Januar 1917 17 031 
und stieg bis Dezember 1917 auf 23 758. In dor Uebcr- 
sieht sind in diesem Jahre zum ersten Małe dio Erkran- 
kungsziffern der miinnlichen und weiblichon Mitglieder 
gesondert nachgewiesen, was zu der bomerkenswerten 
Beobachtung gefiihrt hat, daB die Erkrankungsziffer 
der woiblichen Mitglieder nicht unerheblich hoher stand 
ais dio der miinnlichen. Wahrend namlich in runden 
Zahlen die Erauen 1/u  der miinnlichen Belegschafts- 
ziffer ausmachton, betrug  dio Erkrankungsziffer mehr 
ais l/n  der mannlichen Mitglieder. Dio wesentliehsten 
Grunde fiir dieso gesteigerte Erkrankungshiiufigkeit der 
woiblichen Mitglieder wird man in der geringeren Aus- 
dauer, der geringeren M uskelkraft, der leichteren Ermiid- 
ba ik e it und in der ungcwohuten A rt der Bsschiiftigung 
suchen miisson, und zwar um so mehr, ais nicht die sekweron 
Erkrankungen die K rankhcitsstatistik  der weiblichen 
Mitglieder belasten, denn hier stehen die Erauen giinstiger 
da ais die Manner, z. B. bei Lungenentziindung und orga- 
nischem Herzklappenfehler, sondern yielmehr jeno Krank- 
hoitsbilder, bei denen dio iiufieren Merkmale mehr hinter 
den personlichen Beschwerden zurucktrotcn. Die Er- 
krankungsziffern zoigteń zwoi Hohepunkto im Ju li und 
A ugust, die bedingt waren durch das Emporschnellen 
der Zahlen der Darmerkrankungen. Gleichzeitig m it 
der Hiiufigkeit der D arm krankheiten in allgemeinen 
ging dio Zunahme dor Buhr, die yon den Kriegsschau- 
platzen eingoschleppt wurde, ebenso erfuhr der Typhus 
infolge dos Krieges eine Steigerung. Eine Folgo de» 
Krieges war auch das Auftreten der Pocken in der Beleg- 
schaft, an denen 13 Mitglieder erkrankten. Im Gegensatr 
zu 1916, wo die rheumatisehen Erkrankungen an erster 
Stelle standen, tra ten  im Bcrichtsjahr die Erkrankungen 
dor Verdauungsorgano m it 36 632 Fiillon auf den ersten 
P latz; ihnen folgton die rheumatisehen Erkrankungen: 
akuter und ehronischer Gelenkrheumatismus, Brust- 
schmerzen, M uskelrheumatismus mit- 32623 Fallen. 
An d ritte r und yierter Stelle kamen gleich wie im Yor
jahre die K rankheiten der Atmungsorgano m it 27 755 
und dio Influenzaerkrankungen m it 13 698 Fallen. Es 
starben im Berichtsjahre 4307 Mitglieder gegen 2867 
im Jahre 1916.

Patentbericht.
D eutsche Patentanm eldungen1).

25. August 1919.
KI. 18 a, Gr. 13, H  74 873. Von oben beheizter 

Winderhitzor ohne Brqnnschacht. Halbergorhiitte G. m.
b. H., Halborgerhiitte', Post Brebach, Saar.

KI. S0 o, Gr. 13, P  33 920. Austrageyorrichtung fiir 
Sehachtofen. Fa, G. Polysius, Dcssau.

J) Die Anmeldungen liegon yon dem angegobenen Tage 
an wahrend zwoier Monate fur jedermann zur Einsioht und 
Einsprucherhobung im Patontam te zu B e rlin  aus.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
25. August 1919,

KI. 7 o, Nr. 712 403. Vorbindung von Bohron oder 
Staben m it T- oder I-Eisen. Imperator-Motoren-Werke 
Akt.-Ges. u.$t,*2(ng. W alter Freiherr yon Doblboff, Borlin- 
W ittenau.

KI. 19 a, Nr. 712 586. StoBfangschiene. Heinr. 
Bunse, Niedormarsberg i. W.

KI. 19 a, Nr. 712 597. Schienenyerbindung, ins- 
besondere fiir Kloinbahnen. Wilh. Bopertz, Steele, 
Buhr.
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zur Zuleitung von 
Luft. Die Bronner 
konnen so eingcstellt 
werden, da!3 dio beab- 
siehtigten RostYor- 
eiińge sicher erreicht

und auf detn gleiclien Wege aus der zweiten Walze wieder zum Pressen vornehmlich breitflanschiger Schmiedestiicke.
herausgeleitet. Walze e m it Ringen d dient zum Ab- durch ein m it dem ' Prefistetnpel beweglich verbwndcnes
stiitzen der Arbeitswalzen. Prefiwerkzeug.

/ -  ;  ' w  , ' ■ ; - i  1
/

Kl. 21 h, Nr. 712 343. Elektrischer SchwoiC- und 
H artlotapparat fiir Rohre u. dgl. Hermann Spiith, S tu tt
gart, Silberburgstr. 13S.

Kl. 21 h, Nr. 712 675. Elektrischer Schmelzofen fiir 
Lichtbogenheizung. Akt.-Ges. Brown, Boveri & Cie., 
Badon, Schweiz.

Kl. 31 o, Nr. 712 863. RippenguBstiiek. Masehinen- 
fabrilc EBlingen, EBlingon, W iirtt.

Kl. 48 a, Nr. 712 731. Vorrichtung ziim iYsthalten 
von Gegenstanden boi Tauch- und Galvanisiorverfahron. 
Aug. Schwer Sohne, Villingen.

Kl. 48 c, Nr. 712 341. Emailliertes MetallgefiiB m 
Rostschutzeinlage. Anton Zehnpfenning, Wandsbek,

Deutsche Reichspatente.
K1.18a, Nr. 310 283,

vom 28.NoTemb. 1916.
D o n n e rsm a rc k -  

■liitto, O b ersch le - 
s iseh e  E ise n -  un d  
K o h len  w erke  A kt. - 
Ges. i n H inden - 
b u rg , O.-S. Gasrós<- 
6/cn.

Der Gasrostofen, der 
in bekannter Weise 
m it im Bóschungs- 
w inkel. des Rostgutes 
stehenden Rutsch- 
platten a yerselien ist, 
beśitzt in den schma- 
len Ofenwiinden eine 
Anzahl von Gasbren- 
nern b sowie Rohre c 

von

werden. Im unteren 
Ofeńabtoilist zur Ab- 

kuhlung des Rostgutes unter LuftabschluB eine KuHvor- 
richtung d sowie ein sich regelinaB g offnender und 
schlieBender Schieber o angeordnet. liii Vorwiirmraum 
befindet sich zur Erhaltung eines gleichmafiigen Ofen- 
ganges ein Ruhrwerk f.

Kl. 7 a, Nr. 310 369, vom 4. Juni 1915. A r th u r  
M uller in  C h a rlo tte .n b u rg . Walzwerk mit Innen- 
kulilung.

Das Kiihlmittcl wird duroh das Walzcnlager a und 
den Walzenzapfen b in das Innere der einen WalzJ hincin-

Kl. 24 C, Nr. 310 403,-vom 10. Miirz 1912. A lfred  
B r iin in g h a u s  in  D ortm und . Rcgencrativ]cuerung mit 
ghiclibleibender Flammenrichtung.

Dia Regeneratoren a werden zum Umśchalten gerad- 
linig yersehoben, wodurch sio abwcchsclnd zur Wiirme- 
aufnahmo in die Leitung dor Abgase und zur Warnie- 
abgabe in dio Luftleitung eingeschaltct werden.

Kl. 49 f, Nr. 310 548, vom 22. Dezember 1915. C aro- 
w erko  f i ir  B le c h in d u s tr io  G. m. b. II. in  B c r lin -  
L ic h te n b e rg . Yerfahren zum Paketieren von Eisen- 
abfiilhn.

Das P akct wird vor dom SehweiBen ka lt yorgepreBt, 
um die darin befindliclic Luft moglichst vor dem,SehweiBen 
zu verdriingeil und dadurch oino Osydation der Eisen- 
abfiillo beim SehweiBen moglichst zu bcschriinken.

Kl. 18 a, Nr. 310 552, Y om  11. April 1917. A d o lf 
S o n n e n so h e in  in  W itk o w itz -E is e n w e rk , M iihren. 
Verfahren zur Erzeugung von hochmanganhaltigen Schlacken 
(Manganschlacken) zur Herstellung von phosphorarmem 
Ferromangan aus phosphorreichen, manganhalligen Schlak- 
hen, Erzen u. dgl.

Es soli aus einom phosphorreichen und manganhal- 
tigen Ausgangsstoff (Schlacken, Erze) eine phosphorarme, 
aber manganreiebe Schlacko erzeugt werden, die fiir dio 
W eiterverarbeitung auf phosphorarmo Ferrolegierungen 
oder phosphorarmes Rohoisen geeignot ist. Die phos
phorreichen, manganhaltigen Schlacken oder Erze werden 
in einom ersten Arbeitsgang im Hochofen o. dgl. zu einem 
phosphorhaltigen Eerromangan, Spiegelroheisen oder 
Roheisen verhiittot. Dieso Mittelprodukte worden sodańn 
in einem zweiten Arbeitsgange durch einen ErisehprózoB 
m it saurer Selilackenfiihrung in phosphorfreie, hoch- 
manganhaltige Schlacken verwandelt, die schlięBlich in 
bekannter Weise auf . phosphorarmes Ferromangan, 
Spicgeleison oder Roheisen verarbeitet werden.

Kl. 49 g, Nr. 310 852, vom 24. April 1918. S ip l.^ tig . 
G eorg  W u rc e ld o rf  in  N o u b a b e lsb o rg . Vorichtung

X
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Si::tistischts. 39. Jahrg. Nr. 36.

Die im Betriebe sehr bald entstehenden Verlage- 
rungen zwischen Gesenk- und Werkzeugachse sollen dureh 
Einschaltung eines doppclten Kugelgelenkes c zwischen 
Werkzeug a und H aller b behoben werden. Der Riiekzug 
des Werkzeuges erfolgt dureh besondere Anschliigo oder 
Mitnehmer, die erst nach einor relativen Verschjebung 
zwischen H alter und Werkzeug wirksam werden. '  Diese 
Relativbewegung kann dazu benutzt werden, daC der 
H alter b das Werkzeug a wahrend dos Lcerganges zentriort.

KI. 7c, Nr. 311285,
vom 25. Dezember

1917. F r ie d r ic h  
D eck  in  D u sse l
do rf. Ziehpresse mit 
zwei Prepstempeln.

Die boiden Zich- 
stompcl a und b sind 
zwischen zwoi ein- 
armigen Hebeln c in 

vorschiedener E n t
fernung von doren 
Drohachse d befes- 
tig t. Der Hub der 
Hobel e kann dureh 
Verlegung dos An- 

griffspunktes • e ihres Kurbelantriebes f geiindert 
werden.

KI. 1 9 a,N r. 311 552, vom 7. Februar 1917. H e in r ic h  
S o n n o n so h o in  in  M agdoburg . Nolverlaschung fur 
Schiencii dureh Laschen und Klemmcn.

Die boiden Endon der Klemmo a besitzen je einen 
um ein Gelenk b umlegbaren Zapfen c, der ontweder in 
das Lasehenloch d eingefiihrt oder, falls oin solchos nicht 
benutzbal ist, umgolegt wird und die Klemmenenden in 
Hohe der Lasohenlocher fostlogt.

Statistisches.
Die Roheisenerzeugung des Deutschen Reiches im Juli 1919l).

Erzeugung in Tonnen za 1000 kg

HUmatit-
eisen

GieBorei- Bessemcr- Thomas-
Roheisen
(basiBChes
Yerfahren)

Stahleisen, 
Splegel- 
etsen, 
Ferro

mangan a. 
Ferro- 

sllizlum

Puddel-
Roheiscn

(obno
Splegel-
eisen)

Sonstiges
Eisen

Insgesamt
Robeisen 
und GuB- 

waren 
1. Sohmel- 

zung

Rohełsen
(saores

Verfahxen)
1919 1918

J u l i

Rheinland-W estfalon. . . . 33 096 39 221 4 308 207 986 75 433 __ 4 715 364 759 526 140
Sohlesion. ......................... 883 3 301 333 . 8 254 18 859 7 712 — 39 342 64 397
Siegorland und Hesscn-

N assau................................. — 18 509 831 — 33 679 1 507 902 55 428 84 223
Nord-, Ost- und Mittel*

d e u ts c h la n d ..................... 16 059 3 532 — 19 507 7 738 — 150 46 986 73 948
Siiddeutschland..................... — 4 857 — 9 106 — — — 13 963 14 860
Saargebiet und bayerischo

R heinp fa lz ......................... — 3 000 — 52 166 — — — 55 156 75 391

Insgesamt Juli 1919 . . . 50 038 72 420 5 472 297 009 135 709 9 219 5 767 575 634 ,

„  1918 . . . 63 593 85 679 12 884 443 759 217 740 13 372 1 932 — 838 959
J a n u a r  b is J u l i  2)

Rheinland-W estfalen. . . . 203 829 247 746 27 469 1 226 557 460 262 1383 21 127 2188 373 3 577 381
Schlesion. . . . . . . . 12 804 33 965 2 246 36 454 121 187 49011 — 255 667 441 584
Siegerland und Hessen-

Nassau................................. 3 376 110 901 1 418 — 220 367 9 424 6 915 352 401 578 068
Nord-, Ost- und Mittel-

d e u ts c h la n d ..................... 107 910 18 332 — 143 8(:8 59 212 — 1 025 330 377 472 217
Siiddeutschland..................... — 35 155 — 54 273 — — 200 89 628 100 416
Saargebiet und bayerische

R heinp fa lz ......................... 6 167 42 839 — 346 390 944 — 396 340 493 007
Insgesam t: !

Januar bis Ju li 1919 . . 334 086 488 93S 31 133 1 807 542 862,002 59 shs 29 267 3 612 786 \  —
>> ». » 1918 . . 417 176 541 236 86 367 2 951 758 1 546 144 98 304 21 688 — 5 662 673

ł) Nach der Statistik des Yereins Deutsoher Eisen- und Stahl-Industrieller. 
!) Teilweise berichtigt.
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Die Flufleisen-Erzeugung des Deutschen Reiehes im  Juli 19191).

B e z i r k e

E r z e u g u n g  ł n T o n n e n  zi 1000 kg

Rohbiocke aus
St&hlformguG Tlegel-

stahl

Elek-
tro-
stahl

Insgesamt

Thomas- Bcssemer- Martinstahl
1919 1918Btahl stahl basisch Bauer basfseh Bauer

J  uli

R heinland und West-
f a l e ń ...................... 200 335 2) 4 359 297 900 4 351 13 230 5 841 4 102 V 534 180 791 980

S c h le s ie n ................. 11 499 — 79 092 — 1 026 652 — 94 275 119 929
Siegerland u. Hessen-

Nassau . — / — 14 195 .— 546 46 — 14 957 26 980
Nord-, Ost- und Mit-

teldcutsohland — 24 034 1 890 1 471 44 42 066 80 588
Sachsen...................... —- 16 864 182 1 308 — 1 21 745 38 059
Suddeutschland . . j — 1 187 — 80 396 — l  3) 912 9 206 20 204
Saargebiet u. bayer.

Rheinpfalz . . . 61 372 16 605 . — 552 537 — ) 79 902 106 087

Insges. Ju li 1919 297 956 4 359 449 877 4 971 17 506 10 251 4 146 7 265 793 331 —
Davon geschiitzt ' — 16 550 — 1 000 980 195 1 710 20 435 —

Insges. Juli 1918 . 425 108 13 930 582 253 16 040 47 568 72 003 8 133 19 446 — • 1 184 487

Anzahl der Betriebe
Juli ,1919 . . . 17 3 83 8 51 61 19 19 261

Davon geschiitzt — — 8 — 5 7 5 5 30 ■ —

J a n u a r  b is  J u l i

Rheinland und West-
f a l e n ...................... 1 128 3S0 29 965 1 468 112 30 760 71 436 38 864 21 951 2 811 340 5 427516

Schlesien . . . . . 24 113 — 415 319 — 6 667 3 606 — 459 064 874 754
Siegerland u. Hessen- >33 258

N a ssa u .................. — — 49 886 — i 957 380 — 53 601 177 402
Nord-, Ost- und Mit-

teldoutschland ._ 147 042 12 217 9 995 342 2S6 933 559 794
Sachsen. > 172 510 — 81 999 !■ 2 248 2 146 7 414 —! ) 110 257 248 732
Suddeutschland . . J — ■ 3 661 — 715 2 204 — 1 10 291 46 728 130 543
Saargebiet u. bayer. 1

Rheinpfalz . . . 361 302 — 79 896 — 3 549 2 397 257 J 456 940 711 382

Insgesam t Ja n u a r bi
Juli 1919 . . . 1 686 305 29 935 2 245 915 33 008 , 9S687 64 830 22 550 43 549 4 224 839 —

Davon geschiitzt 14 000 — 25 330 2 230 6 510 825 3310 52 205 —
Insgesam t Januar bis

Juli 1918 . . . . 2 843 580 107 725 4 009411 123338 357 062 501724 56 389 13.0 S94 — 8 130123

Belgiens Kohlenforderung im ersten Halbjahre 1919.

Nach einer Zusammenstellung des „Echo de la 
Bourso“>B.'assel1))belief siehdie Kohlenforderung Belgiens 
im ersten Halbjahre 1919 auf 8 480 9101 gegen 11 4(53 270 t  
in der ersten Halfte des Jahvcs 1914. Obwohl die 
Arbeiterzahl im Juni 1919 kaum groBe Untcrsch'ede gegen 
den gieichen Monat des Jahres 1914 aufweist (Juni 1919: 
146 228; Juni 1914: 147 226), ?st die Forderung im ab- 
gelaufenen ersten Halbjahre 1919 etw a 3 Mili. t  geringer.

Japans AuBenhandel in den Jahren 1916 bis 19185).

In Japan wurdon im Jahre 1918 rd. 774000 t Kohle 
eingcfiihrfc gegen 718 000 t  im Jahre 1917 und 561 000 t

') Nach der S tatistik des Voreins Deutscher Eisen-
u.id Stahl-Industriellcr.

Einschl. Nord-, Ost- und Mittcldoutsehland.
3) Ausschl. Suddeutschland.
4) Nachr. f. H andel, Ind. u. Landw. 1919,20. Aug., S. 6.

XXXVI..*

im vorhergehenden Jahre. Die A u sfu h r belief sićh im 
abgelaufenen Jalu'o auf 2 214 880 t  gegen 2 835 656 und 
3 040 888 t  in den beiden vorhergehendcn Jahren. Die 
E in fu h r  an E ise n  u n d  S ta h l  walireńd der letzten 
drci Jahre ist aus folgender Zusammenstellung ersichtlich:

1310
t

1917
t

1918
t

Roheisen und Stahl-
blocke . . . . 245 099 237 064 23o ouy

Stab- und Formeisen 102 533 222 978 298 730
Schienen . . . . 4 378 51 078- 67 223
Grob- u. Feinblech» 161 135 299 144 160 686
Verzinktc Bleche 4 880 4319 2 281
Weifibleche. . . . 39 299 20 845 29 338
Yerzinkter D raht . 18 457 18 594 21 169
N a g e l ..................... 21 385 9 432 16 452
R o h r e n ................. 16 852 27 102 34 533

5) Iron and Coal Trades Rev. 1919, 11. Juli, S. 49.
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GroBbritanniens AuBenhandel im 1. Halbjahre 19191).

Minerale bzw. Ęrzeugnlgśe

Einfuhr Ausfuhr

Januar bla Juni

1919 1913 1919 1918

tons zu 1016 kg;

Eisenerze, oinsehl. in a n g a n h a l t ig e r ..........................
Steinkohlen ..........................................................................
S toinkohlonkoks.................................................................
S te in k o h le n b r ik e tts .................................................... .

2 555 884 3141293 660 
18 563 054 

593 140 
838 818

130 
15 349 495 

466 631 
737 092

A lteiscn............................................................................... ... 19 172 2 759 11 407 5 028
R o h e is e n .............................................................................. 86 307 68 075 154 494 249 704
E isen g u B ....................................... .... . ■,.......................... 7 — 301 306
S ta h lg u B .................................................................* . . . 103 85 99 46
Sohm iedostucko ................................................................. 49 45 20 52
Stah lschm iedestiioke........................................................ 29 366 897 76
Sohwoifleisen (Stab-, Winkel-, P ro f il- ) ...................... 9 263 11 000 17 855 . 25 229
Stahlsta.be, W inkel und P ro f ile ................................... 14 333 11647 125 583 92 337
Gogenstiindo aus GuBoisen, nioht bosond. genannt — — 9 879 7 983
Gegenstande aus Sohmiedoisen, nioht besond. genannt — —' 5 418 3 107
R o h s ta h lb lo c k e ................................................................. 166 1 141 942 46
Vorgowalzto Błocko. Kniippel und Platinen . . . 6 417 9 251 ‘ 20 716 43 156
Brammen und WeiBbleohbrammen . . ■................. — — 148 1 351
Triiger ................................................................................... — — 17 091 2 340
S o h ie n o n .............................. .... 1 830 278 52 373 16 120
Sohienenstiihlo und Sohwellen....................................... — — 7 770 2 652
R a d s a tz e ................................................................. .... — — 5 811 5 444
Radreifon, A ohson......................................................... —. 368 12 312 9 772
Śonstigćs Eisenbahnm atorial, nicht besond. genannt — — 15 283 9 172
Blooho nioht untor J/B Z o l l ............................................ 4 660 5 681- 141 071 44 936

Dosgl. unter l/s Z o ll .................................................... 766 426 74 648 48 812
Verzink'to usw. Blooho .................................................... — ■ — 47 495 4 820
Sohwarzbleche zum V o r z in n e n ................................... — : — 5 208 2 537
W eiB bloche.......................................................................... — — 115 664 110 118
P a n z o rp la tte n ...................................................................... — — 83 237
D raht (einsohliefil. Tolographen- u. Telephondraht) - 7 675 5 095 10 035 3 199
Drahtorzougnisso ............................................................. — — 14 233 6 073
W alzdraht ......................................................................... 23 997 12 067 — _
D r a h t s t i f t e .......................................................................... 19 552 14 323 — —
Niięel,' Holzschrtiuben, N ie te n ....................................... 336 249 9 577 5 978
Sohraubcn und M u t to r n ................................................ 2 352 719 5 300 2 920
Bandoisen und Róhrenstreifen .......................... 18719 753 25 673 21 516
Rohren und Rohrenverbindungen aus SohweiBeisen 4 098 898 47 032' 26 463

Desgl. aus G u B e iso n ........................................... 796 262 29 593 29 163
K ctten, Anker, Kabel ................................... .... — — 13 002 10 304
Bettstellen und Teilo davon .............................. — 2 002 1 761
Erzougnisse aus Eisen und Stahl, nioht bes. genann t 3 264 2 083 1S 351 30 478
Insgesam t Eisen- und S ta h lw a r e n ..............................
Im  Worto von .............................. .... . . £

223 894 
5120178

147 571 
4 403 179

1 017 383 
27 143 650

823 236 
18104 892

*) The Iron and Coal Trades R jylew  1919, 11. Ju li. S. 50, 54. 
1919, 6. Febr., S . 160; 1. Mai, S. 485.

—  Vgl. St. u. E. 1918, 5. Sept., S. 833;

Wirtschaftliehe Rundschau.
Stahlwerks-Verband, Aktiengesellschaft, Dusseldorf. —

D u rc h  V er fug  ling  dos R e ic h s w ir t s c h a f t s m in i - 
s te r iu m s  i s t  d o r S ta h lw e r k s v e rb a n d  um w e ite re  
v ie r  M onato  v e r la n g e r t  w orden .

Verlangerung der Obersehlesischen Stahl werksgesell- 
schaft. — Hach Zaitungsnieldungcn ist dio Oberschlesische 
Stahlwerksgesollsehaft bis zum Schlusso dieses Jahres 
T e r la n g e rJ  wordon.

Vercin deutscher EisengieBereien. — Dor Veroin setzte 
die Y e rk a u fsp ro ise  fiir HandelsguB um 30 M und 
fiir MasehinenguB um 13 Jl fiir 100 kg jn it sofortiger 
Giiltigkeit h e ra u f .

Rheinisch-Westfalisches Kohlensyndikat, Essen-Ruhr.
— Dor soeben orschionene Bericht dos Yorstandos

iiber das abgelaufene Geschaftsjahr 1918/19 lautot wie 
folgt:

„DaS Boriehtsjahr is t das sehwaraosto Jah r dor 
deutschen Geschichte. Nach einom Kampfo von un- 
erhorten AusmaBen m it oiner nie gekannten Beanspru- 
chung aller in  einem VoIke lobendigen korperliclien, 
geistigen und seelischen Kriifte hat Deutschland den 
Kriog verloron. Dor tiofste HaB, die ktihlsto Berechnung 
und die ziiheste Ausdauer im Lagor unserer Foindo lagen 
im tiefston Grunde auf weltwirtschaftlichem Gebiet. 
Der Siogoszugdoutsohon GewerbefloiBcs, dem diopolit scho 
Schopferkraft Bismarcks die Wolt geoffnet hatto, sollte 
aufgehalten werden. Ein Ring von neuem Neid und 
altem HaB hatte sioh immer onger um das jugondstarke 
Deutscho Reich goschlossen. Die Leiter dor PolitiU ver- 
standen os nicht, dio ihnen anvcrtrauton Worto und
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Krtifto in eino orfolgreiehe AuBenpolitik auswirken zu 
lasson. Immor groBer wurde das MiByerhiiltnis zwischen 
wirtschaftlichor und politischor Weltgeltung, immer 
aussichtsreichcr der Plan, durch politische Vereinzelung 
und Einkroisung das iin friedliehen wirtschaftlichen 
W ettkampf iibcrlogene Doutsoho Reich m it Gewalt von 
soinem Platz an dor Sonne zu yordriingen. So standen 
wir von Anfang an einem ubcrmiichtigen Foind gegeniiber. 
Trotzdom hat das in den Waffen und der W orkstatt wohl 
geschulto Volk mehr ais rie r  Jahro den ungleiehen Kampf 
bestanden. Unbesiogt haben seine Heere dio W alstatt 
yorlassen, Abor das durch dio Hungerblockade und An- 
(trengungen goschwiichto, untor Sorge und Schmerz um 
dio Kampfondon, Gefangenen und Gefallenen leidondo 
und sciiliofilieh durcli ontnervonde politische Einfliisse 
innerlioh zermiirbto Volk warf sein siegreiches .Schwcrt 
zu Boden. Dio yon gefiihrlichen Schwiirmem gepflegto 
Hoffnung auf GroBmut und Gereohtigkoit unserer er- 
bittorten Fcindo gab auch den letzton H alt preis. Der 
Kampf, yon dom wir wuBten, daB or um Soin oder Nicht- 
ecin ging, war zu unseren Ungunsten entschiedon.

Dio Untorhohlung yon innon h o rau B  erreichto i h r  
Ziel im Umsturz vom November 1918. Dio alte Ordnung 
sank in Trummor; unaufhorlich orschuttorn seitdom 
innero Kiimpfo das armo Land. N ur langsam bilden sich 
aus den Trummern des alten dio Umrisso eines neuen 

, Staatsgebaudes; abor den neuen Machthabern orwuchscn 
aus don Reihon der eigenen Genossen dio erbittertsten  
Feinde, entsehlossen zu neuem Umsturz.

D ie d e u ts c h o  W ir t s c h a f t  k ih n p f t  um ih re  
le tz to n  D a so in s m o g lic h k o ito n . Im  Kriego yom 
Woltmarkt abgesehnittcn, h a t sie unter den ungiinstigsten 
Bedingungen Hoclistloistungon yollbringen miissen. Aufs 
tiofste erschopftorwartete sie Belebung von dom kommen- 
den Frieden. S ta tt dessen roiBsn dio Friedensbedingungen 
lobensnotwondigste Gebiete aus.dcm deutschenWirtschafts- 
korperkoraus und binden und sohwiichen unser ganzos 
Wirtsehaftsloben bis zum WeiBbluten. Untor diesen 
trostlosen Umstiinden muB neuaufgobaut werden. Allo 
Kriifte m it hochstom W irkungsgrad nutzbar zu machen, 
wiire ei'8to Pflicht. Aber das Gcgenteil is t dor Fali. 
Vorkiirzung dor Arbeitszeit und Aussttinde yermindern 
die Zoit, in der gearbeite t wird. Aber auch dio 
rerbleibende Arbeitszeit wird weniger fleiBig ausge- 
nutzt ais friihor. Eino allzuweitgehondo Erworbs- 
losenunterstiitzung untergriibt das gesunde Gefiihl 
fiir den Zusammenhang zwischen Lohn und Leistung. 
Dio Ordnung, ohno die das groBe und feino Gotriebo 
unsoreS W irtschaftslebens zu fortwahrenden Reibungon 
yerurtoilt ist, loidet untor dom Zustand der Rechtlosigkeit, 
in dem dio auf Gewalt gestiitzten Forderungen nicht an 
einor festen Staatsgowalt oino unverruckbare Grenze 
finden. Aber nicht nur durch dio Arbeiter- und Ange- 
stelltenyorhiiltnisso wird der Wirkungsgrad der W irtschaft 
verschlechtert, sondorn nicht weniger wird oine Gesundung 
dadurch erschwjrt, daB das W irtschaftsloban Gegcnstand 
oinsr Gasstzgobung ist, in der politische Th^orion richtung- 
gobond sind, doron Verwirklichung, zumal in dom jotzigcn 
Zoitpuukt, don wirtschaftlichen F ortsehritt und Aufstieg 
liihn t und don wirkungsyollsten Kriifton die Bowegungs- 
freiheit nimmt.

In  dor K o h lo n w ir t s e h a f t  spiogelt sich dio geschil- 
derto Entwicklung auf das traurigsto wider. Der Sommer
1918 braehto dio letzto Anstrongung auf allen Gcbieton. 
Sie wurde stark  durch die Grippe beointriicktigt, durch 
welche Forderung und Wagongostollung auBerordontlich 
litten. Infolgedesson war os n icht moglich, dio Beyor- 
ratung der wichtigBten Verbraucher (Eisenbahnen, Gas- 
anstalten usw.) und der yerkohrsungiinstigen Gebieto 
so durchzufuhren, wio es im Einklang m it den Planen 
des Rjichskommissars fiir die Kohlenyertoilung be- 
absichtigt war. Immerhin war oine gewisso Boyorratung 
emgetreten, Aber sie konnte wenig bedeuten gogeniiber 
dem Zusammenbruch, den auch die Kohlenwirtschaft 
am nittolbar m it dem Umsturz im Noyember erlitt. Die

politische Unruhe im allgemeinen, dio Schichtyerkiir- 
zungen und eine K otte von groBen und kleinen Aus- 
stiinden lioBen dio Forderung m ieht iibor zwei D ritte l 
der yorhorigen Forderung hinauskommen. Die gleiehen 
Griindo und die Abgabo von Lokomotiycn und W agen an 
dio Entento fuhrtcn gleichzeitig die traurigsten Zustiindo 
im Eisonbahnwesen herbei. Das Borichtsjahr schloB m it 
den trubsten  Aussichten. Eine weitero Vorsoldechterung 
der Zustiindo liiBt fiir don kommenden W inter noch 
Schlimmeres bofiircliten ais fur den letzten, zumal Be- 
stiindo nu rin  geringem MaBe angesammolt werden konnten. 
Erschwerend fallt ins Gewicht, daB dio Lioferungcn auf 
Grund der uns durch den Friodensyertrag auferlegtcn 
Verpflichtungen demniichst einsetzen mussen.

W irtschaftlich l i t t  der Bergbau schwer unter der 
ungliicklichen Entwicklung. N ur mehrmaligo erheb- 
liche Kohlenpreisorhohungen konnten den Zcchen die 
notigon Betriobsm ittel zufiihren, ohno doch dio Belastung 
auszuglcichen, dio aus den sprungweise erfolgenden Lolin- 
erhohungon und der Steigerung aller Preise bei einor 
gleichzeitig so stark  yorm inderten Forderung entstand.

Die yertoilung der Kohlo lag nach wie yor in der Hand 
des Roichskommissars fiir dio Kohlenyertoilung, nach 
dessen Anordnungen wir un ter den schwicrigsten Um- 
standen dio U mst -llung von dor Kriogswirtschaft auf 
dio ganz andoren Forderungen der Uebergangszeit vor- 
zunehmen hatte n. Eino Erleiehterung in der uns auf- 
erlegten Bindung is t nicht oingetreten. Violtnehr brachte 
das Ende des Borichtsjaliros am 23. Miirz 1919 das Gosetz 
iibor dio Regolung der Kohlenwirtschaft, nach dem allo 
Kohlenerzouger oines Bczirks zu Verbiinden und diese 
zu einom Gesamtvorband zusammengoschlossen werdon. 
An der Verwaltung diesor Vorbando sind Arbeitnehmer- 
yertroter zu boteiligon. Dio Kohlenwirtschaft wird unter 
Oberaufsicht dos Reiohs von einem Roichskohlonrat go- 
rogelt, dor sich aus Arbeitgebern und Arboitnehmorn 
des Borgbaus, Vorbrauchorn und wissensehaftlichen Sach- 
yerstandigen zusammonsetzt. Wir werden also in oinen 
,,gomeinwirtschaftlichen“ Selbstyerwaltungskorpor oin- 
gogliedcrt. Dio Stimmon, dio sioh gegen dieses Gesotz 
erhobon, dio Warnungon vor den schlimmon Folgen fiir 
die Kohlenwirtschaft sind ungehort verhallt. Mit tiofer 
Sorge sehen wir in dio Zukunft; wio wir von dem Tiof- 
stand der Forderung fiir don ndehston W inter oino boi- 
spielloso Kohlennot orwarton, so sehen wir iibor der ganzen 
Zukunft der Kohlenwirtschaft die dunklcn Wolkon einor 
W irtschaftspolitik htingen, in  deren Gedankongangen 
wenig odor kein Raum fiir die Auswirkung oines freien 
und selbstverantwortlichen Unternehmungsgeistes is t“ .

Abanderung zum Gesetz -iiber die Regelung der Kohlen
wirtschaft, — In  einem Abiindorungsgesotz vom 20. A ugust
1919 wird der Reichsrat erm aohtigt, im Einvornehinon 
m it dem von der Nationalversammlung einzusetzendon 
AusschuB die Zahl dor Mitglieder dos Reichskohlenratea 
sowio dio Verteilung der Sitzo auf dio oinzelnen Gruppen 
abzuandern. Eine Erhohung der Gesamtzahl auf mehr 
ais 60 Mitglieder is t unzuliissig. Ais spatester Zeitpunkt 
fiir dio Errichtuug dos Reiehskohlonrates und der Ver- 
biindo is t dor 30. Septem ber 1919 bestim m t worden.

Ausfuhrungsgesetze zum Frledensvertrag, — Eino 
rostlose Erfullung der Yerpflicktungcn aus dom Frio- 
donsyortrag is t nach dem .ubereinstimmendon Urteil allor 
Sachverstandigen nioht moglich. Wir miissen abor, soweit 
irgond angiingig, den Fordorungon der Entento nachzu- 
koinmon suchen, weil Bonst Zwangs- und Vergeltungs- 
maBnahmen, fiir die sioh der Vielverband yolle Freiheit 
yorbehalten hat, sofort und m it riioksiehtsloscr Schiirfe 
angowondet werden. Dio Abwieklung dor uns aufcrlegten 
Verbindlichkoiten is t nur im Wege gesetzgeberischer 
Regelung durchfiihrbar. Zu diosom Zwecko h a t die R e
gierung zwei Gesetze yorgelegt, das G ese tz  z u r  A us- 
f i ih ru n g  v o n  B e s tim m u n g e n  d es F r io d e n s y o r -  
tr a g o s  und das G osotz  iib e r  E n te ig n u n g e n  u n d  
E n ts o h a d ig u n g e n  aus AnlaB des Friedensyortragos.
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Einor gesetzliohon Regelung bedarf os vor allem wegen 
der notwendigon Beroitstollung von Giiter- und Sach- 
werten, da nur auf diese Weiso, Wenn iibarhaupt, die Sclia- 
donsersatzforderungon der Feindo bsfriodigt warden 
konnen. Es wird daher dio Raichsrogierung ormiichtigt, 
Loistungon land- und forstwirtsehaftlicher, geworblichoń 
und kaufmanhisoher Betriebe, weiterhin auch Laistungen' 
eines Laistungsverbandes (Kommunalvorband, Gamoindej 
uSw.) zwecks Ausfiihrung dor Bastimmungęn dos Frie-! 
donsvortrages arizufordern. Dio Lsistungsvorbande 
konnon erm iichtigt worden, dio ihnen iibertragenen 
Leistungen von Unterverbanden oder von Betrieben an- 
zufordorn; sie konnen zu diesem Zwocke Gegonstande 
bosohlagnahmen und enteignon. Fiir die Leistungen sind 
angemessene Vbrgiitungon, gegebenenfalls Vorschtlsse 
zu gowtihren.

Die, Leistungsvorbiinde, dio Unternohtner und die 
Betriebo, dio in  Anspruch genommon worden, sind zur 
Auskunftserteilung iiber Preise, Vorriifco, Arboitsleistungen 
und ArbeitsvorhaltniśSo verpfliehtet.

Indem  AbSchnitt iibcrgewerbliehe Schutzrochtelehut 
sich das Anforderungsgesetz eng an die einschlagigon 
Bestimmungon des Friedensvortrages an, wonach die 
Fristen fiir dio zur Inkraftsotzung und Erhaltung von 
Schutzreehton notigon Handlungon bis zum Ablauf eines 
Jahres nach Inkrafttre ton  des Friedonsyortrages vor- 
liingert werden und die K riegsdauer auf die Frist. zur 
ZuriicKhahmo oines Patentcs nioht angerechnet wird.

Reifchsarbeitsgemeinschaft fur die deutsche Eisen- und 
Metallindustrie. — Am 0. August 1919 fand dio ondgiiltige 
Bagriindung der Arbaitsgomoinschaft fiir die doutsche 
Eisen- und M etallindustrie s ta tt. Der yorliiufige Yorstand 
besteht aus fiinf Vertretorn der Arbeitgeber und fiinf 
Vortretern dor Arbaitnohmer. Vortroter dor Arbeitgeber 
sind: G?heimrat E. v. Borsig, Brsrlin,'Direktor O. Henrich. 
Berlin, Direktor E. Pónsgen, Dusseldorf, Dr. K . Sorge, 
Berlin, Professor Dr. Zickermann, Niirnbcrg. Die vor- 
laufigo Gesohaftsfuhrung fiir die Arbeitgober liegt in 
H anden dor Herren Dr. G rabenstedt und Dr. J .  Reichert. 
Dio Aufgaben des vorliiufigon' Vorstandos und dor vor- 
laufigen Gesohaftsfuhrung sind a) -Anfertigung oines end- 
giiltigen Satzungsentwurfes, b) Yorschliige fiir ein Wahl- 
verfahren, o) Vorśchlago fiir dio Fachgruppenbildung in 
ongor Fiihlungnahmo m it dem Raichs\Terband, d) be- 
stimmte Vorsohliigo iiber Bildung des Aussehusses und 
Vorsbandes, e) Verstilndigung iiber dio bazirkliehe Ein- 
tailung. Dio Arbaitsgomoinschaft h a t die Aufgabe, untor 
Wahrung der Salbstiindigkeit der zugehorenden Organi- 
sationon Wirtschaftsfragon und sozialo Fragen der deut- 
sohon Eison- und M etallindustrie durch Zusammenwirken 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu klarcn, ihre Lo
sung zu fordom und bei Gegensatzen zwischen A rbeit
gebern und Arbeitneh-nern sohlichtend und ausgleichend 
tatig  zu sein.

Aufhebung von Ausnahmetarifen fiir Eisen und 
Kohlen. — Dio Ziffern 323 und 365 des Fricdensvcrtrages 
bostimmon, daB auf Giiter auS Gebioten der Verbandś- 
miiohte bei der Einfuhr naoh Deutschland und auf Giiter 
aus oder nach Gabioten der Yorbandsniaclite bei der 
Durchfuhr durch Deutschland die giinstigsten Bedingungen 
Anwendung finden miissen, die fiir Giitsr derselben Art 
innarhalbDautschlands gelten. Haber dio Auslegung dieser 
Ziffern im einzelnen bestehen nun Meinungsverschiedcn 
heiten. Wiihrond dio einen dio Bedingungen so vorstohen 
zu miissen glauban, daB unsere Gegner jeweils dio billigsten 
Frachtsatze baanspruohan konnen, welche uberhaupt 
fiir eineG iitarart in Deutschland Galtung haben, bezweckon 
naoh anderer Ansicht die angezogonon Ziffern lediglich, 
dem Foinde Sicherheit dafiir zu geben, daB seino Giiter 
unter den gieichen Yerkehrsbedingungen grundsatzlich 
nioht schlechter gestellt sein sollen ais dio deutschen 
Waren. Bei dem so oft gezaigtan Vernichtungswillen 
unserer Feindo em pfiehlt es sich jedoch wohl, dio scharfsto 
Auffassung zugrunde zu logen. Danaoh konnen unsere 
Gegner yerlangen, daB die bis jc tz t zur Begunstigung

der deutsohen Industrie goschaffenen Seehafenausnahmo- 
tarife kiinftig auch fiir die Einfuhr ausliindischer Er- 
zeugnisse sowo fiir deren Durchfuhr durch Deutschland 
und fiir die Ausfuhr iiber ausliindischo Hiifen angewendot 
worden. Ferner konnen dom Ausland die Ausnahmetarife, 
die fiir dio Beforderung inliindiseher Erzeugnisse nach 
inlandischen Vorbrauahsplatzon geschaffen sind, auch 
zum Absatz ausliindischer Erzeugnisse im Inlande niclit 
yoronthalton werden. Duroh diese moglicho Anwendung 
der deutschen Ausnahmetarife wird die Ein- und D urch
fuhr auslandischen Eisens dera rt auf Koston der deutschen 
Industrie begiinstigt, daB der Y orteil, der fur dieso in 
don Ausnahmetarifen beruht, mehr ais aufgohoben wird. 
Es lieg t daher nahe, zu priifen, ob os wiinsehenswert ist, 
auf die Vergiinstigung durch diese Ausnahmetarife zu 
yerziehten, oder ob man bei deren Aufrechterhaltung 
dio Ausdohnung auf ausliindisches Eisen und dam it die 
Bagiinstigung dor Einfuhr ausliindischer Erzeugnisse 
m it in den K auf nehmen kann. In  oinor zu dem Zwecke 
auf don 7. A ugust ds. Js. nach Dusseldorf anberaum ten 
Versammlung, die von don betoiligten Kroisen derEisen- 
industrio zahlrcich besucht war, is t man naoh oingelien- 
dor Priifung oinmiitig der Meinung gewesen, daB die 
Ausnahmetarife auoh bei der fiir uns ungiinstigsten Aus
legung der Friedensbedingungcn beizubehalten seien und 
daB nur dor fiir dio auBerouropiiischo Ausfuhr bestim mto 
Teil dos Ausnahmetarifs S 5 wogfallon konne.

Ferner is t in diesor Versammlung dio F rage der 
Gestaltung dor Kohlentarife auf Grund der Bestimmung 
im Friedonsvortrage besprochon worden, nach welcher 
die Tarife fiir dio Beforderung der sogenannten Wieder- 
gutmaehungskohlo nicht hoher sein diirfen, ais dic 
niedrigsten Tarifo fiir gleichartige Beforderung in 
Deutschland. Hiorbei handelt os sich in der Hauptsacho 
um den Ausnahmetarif fiir Brennstdffe nach dem Sieg-,, 
Lahn- und Dillgebiet, der fiir dio Siegerlander Eisen
industrie von groBer Bedoutung ist. Die Versammlung 
h a t die Ansicht vertreten, daB, wenn die Aufhebung dieses 
Tarifs nicht umgangen werden konne, auf alle Fiille ein 
Weg gofunden werdon miisse, auf dem durch Ausgloichs- 
maBnahnen die Wottbowerbsfiihigkeit der Siogcrliinder 
Industrie wiader hergestellt werde.

Inzwischon h a t sich, wie aus einer Bekanntniacliung 
der Eisonbahndirektion Berlin vom 22. August zu ersehen 
ist, dio Staatseiscnbahnverwaltung auf den Standpunkt 
gestellt, daB die in  B etracht kommonden Ausnahme- 
tarife durehweg aufzuhaben seien. Es werden dah  r  vom
1. Septem ber 1919 ab u. a. folgendo fiir dio Eisenindustrie 
besonders wichtigen Tarifo aufgehoben:

Dar Ausnah notarif 9 fiir Eisen und Stahl, Eisen- 
und Stahlwaren des Spezialtarifs II , giiltig ab allen 
EiSenversandstationen naoh Seehiifen, Kiisten- und 
Binnenstationen,

der A usnahnetarif 9 a fiir Eisen und Stahl, Eisen- 
und Stahlwaren dos Spezialtarifs I I  usw., giiltig ab 
allen E :sonversandstationen nach Sec- und Binnen- 
werften zum Bau, zur Ausbesserung und Ausriistung 
von Schiffen,

ferner die Seehafenausnahnetarife:
S 5, Ausfuhr aus siimtlichen Eisengebieten nach 

auBerdoutschen europaischen und nach auBereuropiii- 
schen Liindein und

S 5 a, Ausfuhr aus dem oberschlesischen Eiscń- 
gobiet naoh auBardeutschen europaischen Landem 
iiber die Ostseehafen.

Bei den Ausnahmotarifen fiir Brennstoffe (Stein
kohlen, Koks, Braunkohlon usw.) tre ten  alle Frachtsatze, 
die eine iibor den allgemeinen Bronnstofftarif (Ausnahme
tarif 2) hinausgohende ErmaBigung gewahren, aulior- 
Kraft. D am it kommen auch dio besonderen Brennsloff- 
ausnahjnetarife, z. B. die fiir das Bieg-, Lahn- und Dill- 
gobiot, zur Aufhebung.

Dio Ausnahmetarife fiir Eisenerzo usw. bleiben bis 
auf woiteres bestehen.
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Bestrebungen zur Neubelebung des deutschen AuBen-J 
handels. — Deutschland ist dureh den Krleg beSondor&l 
schwcr getroffen worden, fiir seine W irtschaft i st daher die 
Wiederankniipfuiig der alten zwischenstaatlichen Be 
ziehungen eine Labensfrage. Gelegonheit hierzu soli ani 
'der „ I n t e r n a t io n a l e n  E in f  u h rm esse  “ geboten wer 
don, die vom 1. bis 15. Oktober 1919 in der Fcsthalle 
zu F r a n k f u r t  am M ain  yeranstaltet wird. Die Messo 
steht den Erzeugnisson aller Lander offen. Dem 
Bsdarf dor deutschen W irtschaft entsprechend crwartet 
man vor allem Rohstoffe und Halberzeugnisse. Mit der 
Einfuhrmesse wird eine V e rk a u fs s c h a u  d e u ts c h e r  
E rzeu g n isse  yorbunden, dio den Besuchorn dos Aus 
landes Galcgenhoit goben soli, sich einen Uoberblick 
iiber dic zur Ausfulir bereiten Waren zu yersehaffen uncT 
sie im Bedarfsfalle ais Ausgleich fiir die an Deutschlanc.

■ verk:iuften Erzeugnisse zu yerwendon. Allo Anfragcr 
sind zu riehten an dio Messeloitung, Frankfurt a. M.,1 
Festhalle. — Den gleichen Zielon d ient die schon friihei 
von den stśidtischcn, staatlichen und Reichsbehórdor 
sowio samtliehon wirtschaftlichen Vcrbanden des Rhein 
landes vorbereitete „ R lie in is c h e  M u s te rs c h a u "  in 
Koln. Die Rheinisclie Musterschau will in erster Linio 
den W ie d e ra u fb a u  d e r  d e u ts c h e n  A u sfu lir  fordem; 
um so fiir die notwondigo Beschaffung von Rohstoffen 
auslandische Zahlungsmittel zu gewinnen, aie will aber 
auch dazu beitragen, die Einfuhr wieder in geordnote 
Bahnen zu lenken. Die Musterschau soli erstmalig im 
Friihjahr 1920 oroffnet worden. Nahere Auskunft iibej 
Bsteiligung usw. ertoilt dio Geschaftsstolle der Rheinischeii) 
Musterschau, Koln, Kaiser-Wilhelin-Ring 33. /

Regelung der Arbeitszeit ln GroBbritannien. — Dio
T o rlau figo  Rjgchm g der Arbeitszeit im B jrgbau Grofi- 
britahriishs1) h a t j e t z t . ihre Erlcdigung gefunden. Das 
englisehs U nterhaus ha t einen G e s e tz e n tw u r f  an-' 
g enom m en , dor die A rbeitszoitim  K ohionbsribau auf 
sieben Stunden festsetzt.

Der heutige Entwicklungsstand der achtstundigen 
Arbeitszeit. — Unsorcm kiirzlichon Berieht2) uber den 
Entwicklungsstand der Arbeitszeit in den wichtigsten 
Liindern lassen wir nachstehend einigo ergiinzsnde Mit- 
teilungen nach einer Zusammenstellung im „Raichs- 
Arbeitsblatt1'5) folgon. In N orw egen  darf nach einem 
vorlaufigen Gesetzo yom 14. August 1918 dio allgemeine 
Arbeitszeit eines Arboitors 8 y2 Stunden am Tago und 
48 Stunden in der Woehe niohb ubersteigon. Das Gesetz 
hat Giiltigkeit bis 12 Monate nach AbschluB eines allge- 
moinon Friedons. In  L u so m b u rg  is t die aohtstiindige 
Arbeitszeit dureh Gesetz vom 14. Dezember 1918geregelt 
worden. Die Bastimmungon dioses Gesetzessin.l anwjnd- 
bar auf Bargworke, Erzgruben, Steinbrueho, Werkplatze, 
Hiittenwerke, Fabrikon und auf solche Anstalton, dio zu 
den gefiihrlichen, ungesunden und' unbeąuomen Betrieben 
zahlen sowio auf die Betriobsa-ilagon, dio bei der Arbeit 
Dampfkessel oder mechanischo Motoren verwenden. Aus- 
genommon sind die Eisenbahnen. — In Po len  darf nach 
einom ErlaB yom 28. Novembor 1918 in allen industriellen 
Betrieben, Bergwerkon, Hochofen, W erkstiitten, Ver- 
kehrsuuternehmungen zu Wasser und zu Lande sowie 
im Handelsgowerbe hochstens acht Stunden taglioh aus- 
sohlieBlichderRuhepausen und an Samstagenseolis Stunden 
gearbeitet werden. E rfordert die A rt dor Arbeit eine 
lilngero taglicho Arbeitszeit, so darf die Gesamtdauer 
der wochentlichon Arbeitszoit aussehlioBlich der Ruhe- 
pausen 46 Stunden nicht iibersteigen.— In D a n e m a r k  
ist dom Gesetz iiber die A rbeit in Fabriken vom 29. April 
1913 oine Ergiinzung angefiigt worden, nach d e r in  Unter- 
nchmungon m it regclmaBigem, ununterbrochenom Be- 
triobe koin Arbeiter langer ais acht Stunden beśchaftigt 
werden darf. B ■ i Wechselsohioht kann dio Arbeitszeit 
einsohlieBlieh Pausen auf hochstens 16 Stunden im Tage 
ausgedehnt werden, dooh darf die Arbeitszeit des ein-

*) Vgl. St. u. E. 1919, 29. Mai, S. 617.
2) St. u. E. 1919. 29. Mai. S. 616/7.
’) 30. Ju li, S. 554/5.

zolnon Arbeiters in droi aufeinandeTfolgenden Woolien 
160 Stunden niolit iibersteigen. — In  der ts e h e c h o -  
slo w ak isch en  R e p u b lik  iat der Achtstundontag duroh 
Gosetz yom 19. Dezember 1918 siohergestellt. — In  
S p an io n  soli er ab 1. Oktober 1919 fiir alle A rbeiten 
oingcfuhrt werden. Dio Yorarbeiten sind im Gange.

Japans Wettbewerb in der Eisen- und Stahlerzeugung.
— Schon mehrfach haben wir in  le tzter Zeit auf dio Ent- 
wioklung dor japanischen Eison- und Stahlindustrio hin- 
gewiesen. Der Kriog mit_ seine n Ausfuhrvcrboten zwatig 
das immer noch industriell stark vom Ausland abhiingige 
Inselroioh zur ausgedehnten Erschliefiung aller verfiig- 
baren Mittel, und Wego, um den Bedarf seiner Eisen . 
und Stalli vcrarbeitendon Betriebe, namóritlich des 

, Schiffbauos, zu befriedigen und von dor Einfuhr unab- 
hiingig zu machen. Nebenhcr ging jedoch auch das Be- 
strebon der japanischen Industrie dahin, den ostasiatischen 
Handolsmarkt an sioh zu reifien, ein Bemiilien, das um 
so erfolgvorsprechender wurde, jo mehr die ehemaligen 
Ausfuhrliinder dureh den Kriog in Anspruch genommen 
bzw. ganz ausgcsehaltet wurden. Wio wir einom Aufsatzo 
von Dr. N. H a n s o n 1) ontnehmen, sind Japans Vor- 
bedingungen fiir eino schwerindustrielle Betiitigung von 
N atur aus nicht besondors gunstig. Zwar befinden sich 
im Lando selbst Kohlonlager, die eino jiihrlicho Aus- 
bcute von 8 bis 10 Mili; t  ergeben, doch fehlt os an Eison- 
orz. Dio Lager im Lande sind fast bedeutungslos und die 
Erzlilger in Kort}a fiir eino groBe yortoilhafte Ausbeutung 

.nieht geniigend entwickelt. Auch in der Abbeforderung 
ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten. jjat dom Erwerb 
yon Erzgruben in Siid- und Mittelchina, insbesondere 
aber in der Provinz Kiangsu in der Gegend von Nanking, 
h a t1 sich jedoch Japan wahrend des Krieges dio Grund- 
lagon fiir eine Eison- und Stahlerzeugung geschaffen, 
die ihm erst die Moglichkeiten goben, zu einer industriellen 
GroBmacht im Osten aufzusteigen. Das japanisch- 
chinosiścho Bergwerksabkommen vom Juni 1918, wonach 
die IConzossion bestinim ter auBerordentlich wortyoller 
Eisenbergwerko an Japanor yorgebon ivurde, stellt fiir 
tlió Wirtschaftsgeschichte des fomen Ostens eins dor 
wichtigsten Ercignisso d ar.1 Wohl duroh keinen Vortrag 
liiBt sich bossor belogen, wie zielbewuBt sich Japan im 
Osten m it seinor Industrie unabhiingig zu machcn und 
auszudehnon sucht. Vor allom trifft dieses Abkommen 
die Vereinigten Staaten, wolcho bisher die Hauptanteile 
an der erheblichen japanischen Eisen- und Stahleinfuhr 
hatten.

Yon diesem Augenblick an wandto Japan  der Ent- 
wiekelung dor chinesischon Eisonerzbergwerke noch mehr 
ais bisher seine bosondore Aufmorksamkeit zu. Ein 
Berieht des,,T im es Trado Supplement" yom Februar 1918 
Orwiilinto bereitdioChinliong-EisoneizbergwerkeinderPro- 
vinz Schantung ais neue Lieferer fiir Roherze. Im Marz
1918 errichtoto die chinesisch-japanische Regierung groflo 
Eisen- und Stahlwerke in der Mandschurei. In  Korea 
undYokohaniaontstanden dio groBen Stahlwerke der Mitsu 
C!o, und des Asano-Konzerns. Auch ąls Amerika m it 
Japan ein neues Abkommen abschloB, wonach dió Union 
Stalli und Japan Schiffo Iieforn sollten, schritt dieso Ver- 
solbstandigungsbewegung stetig yórwarts. Man reohnete 
Eifd.e 1918 bereits m it, einer jiihrlichen Erzeugung yon 
1 150 000 t  Eison und 1 165 000 t  Stahl und erhofft. fiir 
die niichsten fiinf Jahro eine Erzeugungsstoigerung bis . 
zu 1 500 000 t  Eisen, 2 140 000 t  Stahl und 1 580 000 t  
Stalilerzeugnissen zu erzielen.

Um dieso riesigen Ziffern zusammenzubringen, ist 
das staatlioho Stahlwerk in W akam atsu, Japans groBtes 
Werk, zu einer Erzeugung von 650 000 t  orw eitert wordon. 
Diese Erweiterung soli im Laufo dos Jahres 1919 fertig- 
gestellt sein, und fiir eine abermalige Ausdohnung dos 
Workes zu einer Mehrerzeugung von 120 000 t  bis 1922 
sind 10 Mili. Yon ausgeworfen. Die japanische Stahl- 
rohrengesellschaft in Kawasaki, die etw a 60 000 t  er- 
zeugte, ist ebenfalls erw eitert worden. Im  Sommor 1918

l ) Mitt. desReichsvorbandes der deutschen Industrie 
1919, 9. Aug., S. 3771/2.
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habon sich ferner eine Anzahl Aktiengosollschaften ge- 
bildet, darunter die Oriental Steel Manufakturing Co., 
dio Erz yon dor Taochugrubo erhalten soli und fiir oino 
Herstellung von 600 000 t  bcrochnet ist. Dio Mitsubishi 
Co. h a t in Kunjiho in K orea ein Stahlwerk fiir oine 
100000-t-Erzeugung angelegt. Untor den sonstigen Pliinen, 
die infolge des plotzlichen W affenstillstandes jiih unter- 
broehen wurdon, soion dio Anlagon eines Stahlworkes 
in Japan, das Erz aus dor Anchantiengrube in China 
erhalten soli und oin besonderes Stahlwerk der Schiffs- 
werft Kawasaki fur dio Herstellung von Sohiffsbloehen 
orwiihut. Yikors Co., Nobel und das durch dio japanische 
Aktiengesellschaft H okkaida Tanko & Co. angelegte 
Murosowork sowie Okuras Eisenwerk bei Hiroshima er- 
zeugton zuletzt etw a jo 100 000 t  im Jahr.

Dor Verbrauch Japans an Eison und Stahl, der 1914 
rd. 450 000 t  ausmachto, wovon 260 000 bis 300 000 t  
Eison uhgofiihr im L inde solbst eraougt w urden,-ist im 
Laufe der letzten Kriogsjahre ganz gewaltig, und zwar 
auf 2 Mili. t  gestiegen. Vor allem ist dieser Aufschwung 
auf dio glanzendo Entfaltung der Sehiffsbau- und Ma- 
sehinenindustrio zuriickzuf iihren. Wonn sioh dio japanische 
Regierung bomiihte, bisher dio Eisen- und Stahlindustrie 
des Landes nicht nur vom Auslando yollig unabhiingig 
zu machon, sondorn aućh noch fiir don W eltm arkt zu 
orzsugen, so ha t sio dabei yor allem auf einor Grundlage 
weitergebaut, dio sie bereits 1917 durch oin besonderes 
Gosetz gelegt hat.

Bei E in tritt des W affenstillstandes war Japans Eison- 
und Stahlindustrie im  besten Aufbliihon begriffon. Koine 
Stroiks, keino Unruhen untorbrachen dio stetige E n t
wicklung dos Geschaftsgangos. In  Kanada, Siidafrika, 
Siidamorika usw., iibcrall traton die Japaner m it Eisen- 
und Stahlwaren zu niodrigen Proison auf, die ihnen don 
Absatz sieherten, zumal d a  dio Zufuhr der europiiischen 
Industrielandor ausfiel. Japanischo Handclsmuseen, 
Husterausstellungon m it Adressennachweisen der japa- 
nischon Lioforanten, Schiffahrts-, Bank- und Handels- 
unternehmungen bogiinstigton den Absatz iiberall.

Dio yielen bis zum W affenstillstand m it Hochdruok 
arboitondon Batriobo der Eison- und Stahlindustrie muBten 
seit Noyomber entw eder wegen mangelnder Nachfrago 
und plotzlichen ProisriickgangeS ihro Tiitigkeit yollig 
einstellen odor sich auf Eriedensarbeit umstellcn. Eino 
Anzahl W erke, die erst im Aufbau begriffon waren, 
konnten ihron Betrieb nicht aufnehmen, weil es ihnen 
ontwodor an K apitał odor an Maschinen fohlto. Viele 
Sohiffsworften legten iiberhaupt ihron Betrieb still. Ein- 
zelno Eisenwerkc muBten infolgo des Prcissturzes auf dom 
Eisen:narkt liąuidieren. Ho u to lagorn GuBoisonyorrato
von 40 000 t  in den Bezirken Tokio und Yokohama und
60,000 t  in Osaka und Kobe, dio auf Ausfuhr bzw. Ver- 
arfceitung warten.

Ob u ite r diesen Ruckschliigen die japanische Re- ■ 
gierutig in dor Ligo sein wird, dio yorgesehenen, jahrlioh 
waohsenden Erzeugungszifforn in der angogebenen Zeit 
von fiinf Jahren aufroohtzuerhalten, seheint zweifelhaft. 
Sioher ist, daB die japanischo Stalli- und Eisenindustrie,

die 1914 nooh in den Kinderschuhen steckte, sich wahrend 
dos Krieges so stark  ontwickelt und m it so yorteilhaften 
Erząuelien yersehcn hat, daB sie sich heute sohon von 
dor Einfuhr dor Veroinigten Staaten unabhiingig machen 
kann. Wonn zurzeit und in Zukunft japanische Eisen- 
und Stahlorzougnisse in  Niederlandisch-Indien, K anada, 
Siidafrika, Australien und Siidamerika so billig angeboten 
werden konnen, so beruht das auf der Tatsache, daB 
heute der japanischo M ctallarbeiter m it etw a 1,50 .tt 
tiiglichom Lohn zufriedon ist und dabei 11 bis 14 Stundon 
arbeitet. Nach seiner bisherigen Haltung in Paris hat 
Japan  sich gegen den A chtstundentag und eino zwischen- 
staatliche Regolung dor Lohnhohe ausgosprochen. Wenn 
es diosen S tandpunkt fiir die niichsten zelin Jahre auf- 
rechterlialton kann, so wird es m it seinen Preisen ein 
W ettboworber, gegen den kein GroBindustriestaat dor 
Wolt aufkommen kann.

R. W. Dinnendahl, Aktiengesellschaft zu Essen, —
Nach dom Berichte des Vorstandcs haben dio politisohen 
und wirtschaftlichen Eroignisso der letzten  Zeit auch auf 
das am 30. Jun i 1919 abgelaufene Geschaftsjahr dor Ge- 
sellschaft ungunstig eingewirkt. Der in das neuo Go- 
Schiiftsjahr ubornommono Auftragśbestand sichert dom 
Unternehmen fiir oino Reiho von Monaten ausreichende 

Beschiiftigung. — Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt 
nobon 45 907,86 Jl Vortrag aus dem Yorjaluo und 
42 747,50 Jl Einnahmon aus Kriegssteuerriicklagen oinen 
BetriebsuborschuB yon 813 773,94 J l . Nach Abzug yon 
624 123,02 Jl allgomoinen Unkostcn, 74 241,48 Jl Ab- 
sehreibungon und 45 301,20 Jl Vcrlust auf W ortpapieren 
yerbleibt ein Reirigewinn yon 158 763,60 Jl. Hioryon 
sollen nach dcin Vorschlago dos Vorstandes 11 000 Jl fiir 
Erncuerungsscheinstouer zuriickgestollt, 12 526,32 Jl an 
Aufsiohtsrat und Vorstand yorgiitet, 104 300 Jl Gewinn 
(10%  wio im Vorjahro) ausgeteilt und 30 937,28 Jl auf 
nsue Rechnung yorgetragen werden. /

Hąrtung-Aktiengesellschaft, Berliner EisengieBerel und 
GuBstahlfabrik, Berlin. — Das Geschaftsjahr 1918/19 
is t fiir das Unternehm en verlustbringend gewcsen. Bis 
zu den Umwiilzungen des Noyomber 1918 war dor Betrieb 
yollauf m it der Anfortigung von Kriegsm atorial besehiif- 
tig t, und os wurden groBe Umsatzo boi gutem  Nutzen 
erziclt. Der groBte Teil der yorhandonon Einriehtungen 
war fiir die Eriedenswirtschaft inicht brauchbar, und es 
War daher eine Umstellung des gesam ten B etriebes or- 
forderlich. D urch die w iederholtcn Streiks war keino 
goordneto Betriebsfiihrung mehr moglich.. Die Ein- 
stellung des Betriebes war durch Verordnungen des De- 
mobilmachungsamtes unmoglich gemacht, so daB dio 
gozahlton Lohne in koinem Verhaltnis zu don tatsiichlichen 
Leistungon standen, Nach gdringen Absehreibungen yon 
173 600,04 Jl erg ib t sich fur das abgelaufene Geschiifts- 
jahr ein Verlust yon 351 875,67 Jl, der auf neuo Rech
nung yorgetragen wird. Die in der Generalversan:mlung 
vom 28. Oktober 1918 beschlossene Zusammenlegung 
dos A ktienkapitals von 1 410 000 Jl auf 705 000 ,f( is t 
im abgelaufenen Geschaftsjahre durchgefiihrt worden.

Erhohung von Preisen bei der Lieferung yon elektrischer Arbeit.
Zu der Verordnung vom 1. Februar 1919 sind im 

Reićhsanzeigor (Nr. 41 vom 18. F ebruar 1919 und Nr. 137 
vom 21. Jun i 1919) eingehonde Bekanntmaohungon or- 
schionen, dio dio naheren R ichtlińien fiir die Auslogung 
dieser Verordnung ontlialten. Aus ihnen is t zu ontnohmen, 
daB auf Grund dor oben genannten Vorordnung den 
Elektrizitiitswerkón, Gasanstalten, Wasserwerken und 
unter Umstandon auch den Abnehmern von E lektrizitat 
Gas und Laitungswasser keineswegs schlechtliin ein An- 
spruch auf Proiserhohung gewiihrt ist. Dio beidon Be- 
kanntmachungen yerhalten sich allerdings, um das vor- 
auszusohioken, nur iiber dio Frage, nach welchen Crund- 
sitzen  dio wegen Fostsotzung von Preisorhohungen tatigen 
Schiedsgerichto urteilen sollen. Aber d.eselben Grund-

siitze, nach denen die Schiedsgerichto urteilen, werden 
zweckmiiBig auch bei einer Erledigung derartiger Sachen 
angewandt, die zur Vormeidung des schiedsrichterłichcn 
Yerfahrens im Wego freier Ycreinbarung erfolgt.

Voraussetzung fiir die Preiserhohung is t in erstcr 
Linie, wio ausdriicklich in  der ersterwiihntcn Bekannt- 
machung hervorgehoben wird, 

daB dem Lieferer b il lig e rw e iso  die Tragung der 
Mehrkosten allein nicht zugem utet werden kann.

Das soli unter der Voraussetzung naturlich, daB der 
jedesmalige Einzelfall entscheidet, offenbar heiBen, je 
nachdem es dem Lieferwerk oder dem Abnehmer wirt- 
schaftlich besser geht, sollen die Mehrkosten entsprechend 
yerteilt, hiernach also zu einem groBeren Teil dem Liefer^

l
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werk belasson, oder auf don Abnohmor abgewiilzt werden, 
oder, wio es wohl in der Mehrzahl dor Falle nicht anders 
moglich ist, zur Halfte dom Lioferwerk belassen, zur 
Hillfto auf dio Abnehmor abgewiilzt werden. Um hier- 
nach aber die Preiserhohung richtig zu bomessen, mussen 
die eine otwaigo Preiserhohung rechtfertigenden Mehr- 
kosten zahlonmiiBig von dom Lioferwerk angegeben, 
yielloicht sogar buchmiiBig nachgewiesen werden. Es 
geniigt daher nioht, an Hand oiner allgemeinen Dar- 
logung dor gostiogonon Sclbstkosten oine Preiserhohung 
zu verlangon, da ih rer Eestsetzung so jodo reehnerischo 
Unterlago fohlt, oin Verfahren, was zweifellos kein Schieds- 
goricht maehen wird, abor nioht solten sta ttfindet, wenn 
sioh gorado bei einer der schiedsgorichtlichen Regelung 
natiirlich vorzuziohondon freien Yereinbarung dio Ab- 
nehmer nioht dariibor klar sind, in  welchom MaBe oine 
Preiserhohung im Sinne der richtig verstandenen Ver- 
ordnung vom 1. Eebruar 1919 iiberhaupt nur vorgcnommen 
werdon darf.

Wird so vor(ahren, so muB oine don berechtigton Bo- 
langon beidor Partoion gerecht werdondo Regelung un- 
sohwor gofundon werden konnen. Es scheint aber be- 
eonders naoh den in der lotzterwahnten Bekanntmachung 
im Roichsanzeiger gotroffonen Bestimmungen fast so,

ais ob auf Grund der Yerordnung vom 1. Februar 1910 
nicht solten unzulasśige Fordorungen auf Preiserhohung 
gostellt worden sind. U nter andorem bestim m t diese 
Bekanntm achung:

daB die Verordnung vom 1. Februar 1919 dem Lieferer 
nicht sehlechthin dio Befugnis gewiihren will, oino 
Aenderung der Abmaehungen, insbesondere eine Ueber- 
nahme der Mchrkoston vom Abnehmor zu ycrlańgon, 
viclmehr soli dios nur insofern gosehehen, ais os der 
Billigkćit ontspricht.

Dam it abor die Lieferwerkfc auch ferner nicht einfach 
eino Abwalzung der Mohrkoston schon dann vornehmen 
diirfon, wonn sio sich nur so ihre bisherige Diyidendo 
erhalten konnen, h a t dio Bekanntmachung yom Juni 
d eses Jahres noch folgendes bestim m t:

Unternehmen, d e vor dcm Kriego notleidcnd waren, 
haben also keinen Anspruch darauf, je tz t auf Grund 
der Verordnung zu einor ausroichenden Veizinsung zu 

' kommen. Andorseits haben Unternehmer, die vor dem 
Kriogo oino hoho Dividondo yerteilten, koinen An- 
spruch auf Wiedorherstollung dor D iyidendo; fiir dio 
obero Grenzo der Verzinsung is t yielmehr lediglich dor 
Gesichtspunkt der Erhaltung der Lebensfiihiękeit des 
Unternelimens maBgebend. D r, Kurl Ffschtling.

Bficherschaii.
T ertsch , H ., Dr.:Kartographische.Ueb e r si cli t der 

Erżbergbaue Oesterreicli-Uugarns. (Mit 1 Zahlen- 
taf.-Beil. u. 1 Kartę.) Wien u. Berlin: Yerlag fiir 
Fachliteratur, G. m. b. II., 1918. (131 S.) 8°. 
(15 Kr.)

(Kriegswirtschaftliche Studien, hrsg. vom 
Wissenschaftlichen Komitee fiir Kriegswirtschaft 
des Kriegsministeriums.)

fUmschI‘agt.:] Die Erzbergbaue Oesterreich- 
Ungarns. (Kartographisch-wissonschaftliche Ueber- 
sicht..) Von Dr. H. Tertsch, Dozent an der Uni- 
versitat Wien.

Vorliogendo Arboit erschion ais orsto der vom „Wisson- 
schaftliohen Komitoe fiir Kriogswirtsehaft des (ehemaligen) 
Kriegsministeriums" herausgcgobenon „Kriegswirtschaft- 
iichcn Schriften“. Sio war gleichsam ais Sammlung yon 
Unterlagen fiir dio H auptarbeit gedacht, welche die Erz-

• wirtschaft unseres friiheren Bundesgenossen wahrend dor 
eigentliehon Kriogszeit selbst umfassen soli. denn dio Ver- 
offentlichung der Zahlen diesor Kriogszeit muBte aus mili- • 
tarischen Griinden bisher untcrbleibon. Dio Sehrift vor- 
dient dio weitgehende Beachtung nicht nur der zuniichst an 
ihr bett iligten Erzindustrie, sondern auch dariibor hinaus, 
sohon weil sie den ersten und infolgo dor Ercignisse viel- 
leicht auch letzton Yersuch yorstollt, don Erzbergbau 
der .Monarchie von wirtschaftlichor W arte aus iiber- 
sichtlicli darzusteilen. Welcho Sohwierigkeiton sich einer 
solchon Bearbeitung entgegenstellten, daTiiber wird man 
sich klar, wenn man die ersten Abschnitte der Arbeit 
aufmorksam durchliest. Wolii' gab es amtliche, Zahlen 
genug sowohl iiber die Gewinnung dor Yersehiedenen 
Erzo— zu denen der Vcrfasscr aus triftigen Griinden auch 
den Graphit und den Schwefel hjnzurechnet — ais auch 
iiber die Hoho der Einfuhron; gehorto doch Oestorreich- 
Ungam zu den Liindern, dio hinsichtlich des Eisons ziem- 
lich unabhangig sind und, was Antimon, Quecksilbor 
und Radium betrifft, sogar ziomliche Ausfulirhohen auf-

- weisen, boi allen anderen technisch wertvolIen Metallen 
aber durchaus auf Zufuliren des W eltm arktes ange- 
wesen, also vollstiindig voni Auslando abhangig sind. 
V\as abor yollig fehlte, das waren Angaben iiber den 
Metallyerbrauch der Monarchio und die A rt seiner Ein- 
deokuąg im engsten Zusammenhango m it der einheimisehen 
Łrzforderung. Es gcwiihrt nun einen eigenaitigen Reiz,

die Vorsucho und Móglichkeiton zu orkennen, dio eino 
solche yolligo Abhiingigkoit vom Auslande mildern sollten. 
Es sej hier nur der Ausgestaltung der Goldwirtsehaft und 
des Arsen- und Aluminiumbergbaues gedacht, obwohl 
auch bezuglich der anderen Erzo ‘und Metallo wortvollo 
Fingerzoige in der Studio onthalten sind, in dor Ubrigens 
mohrfach oingestreuto Bemerkungen auf dio kriegswirt- 
schaftlich notwondig gcwordenen MaBnahmen hindeuton 
und uns einen Uebcrblick gestatton iiber dio Aende- 
rungon, die der Krieg fiir den Bergbau im Gefolgo hatto. 
Dio eigentiimlicho A rt ostorroichisch-ungarischer Motall- 
yerarbeitung bzw. der Erzbergbauwirtschaft, wird aus 
den der Arboit beigcgebenen groBen Uebersiohton der 
Gewinnungszahlon ersichtlich. „Um iiber dio tatsiichlicho 
raumliehe Vertoilung der Bergbaue unabhangig von 
einer Erzlagcrdarstoliung“, so fiihrt der Ycrfasser S. 11 
aus, „eino halbwogs brauchbare Vorstellung zu erhalten, 
schien es ani zwockmiiBigsten, auf der K arto allo jeno 
Gemeinden aufzuzeichnen, in denen nach den letzten 
amtlichen Bcrichten Bergbaue bestanden‘<. So wurden 
wcnig9tcns jeno Stelien der Lagcrstiitten festgclcgt, dio 
m it ,,GrubonmaBon“ belegt sind, und dam it cinigermaBon 
dio raumliehe Ausbroitung des Bergbaues gekennzeichnot, 
getrennt im wesontlichen auf geologischer Grundlago 
iu die yier gloiohzoitig auch wirtsehaftsgeographisch 
in die E rsc h e iD u n g  tretonden Gebieto „Bohmisches 
Massiv“, „Ostalpon“, „Dinaridon" und „K arpathon- 
liinder“ . E iner so gestalteton K arto, die durch yorschio- 
deno Farbon die yersehiedenen Erze und duroh bosondero 
Zeichen den Botrieb oder das Fristen kennzeiehnot, 
bloBo Schurfbauo abor unberiicksiehtigt liiBt, fehlt trotz 
der nach Moglichkeit durchgcfiihrteu Nachtragung bis 
1917 noch yiel, ehe man sie ais yollkommen bezeichnen 
konnto. So wird aus ih r nicht die Mcnge der yorhandenen

• Erze orkennbar, auch iiber die wirkliche Lage der Baue 
bleibt m an im unklaren. Indosscn erfiillt dio Karto 
ihren Zwcck ais bloBo ,,Ueborsicht‘‘, wio sie gedacht ist, 
yollkommen. Abgesehen von diesen bei dem gaonzlichen 
Fclilon von zusammenfassenden Vorarbeiten yerstiind- 
lichen und entschuldbaron, vom Verfasser ubrigons offeh 
zugegebencn Miingeln der K arto bietet die Sehrift so 
yiel des Fesselnden und Wissonswerton, daB man auf das 
Erscheinen des in ihr yerheiBenen Hauptwerkes gespannt 
sein muB und dessen leicht mogliohts Ausbleiben in
folge der yeriinderten politischen Lago nur bedauern 
konnte.

[fa lle  a, d. S. Dr. Johannes He.rbimj.
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A b h an d lu n g o n  und B o r ic h to  iiber technisches Scliu l- 
w csen. VeranlaBt und hrsg. vom D e u tsc h e n  A us- 
schuB  fiir  te c h n iso h o s  S chu lw eson . Berlin: 
Selbstverlag dos A usschussos— Boriin u. Leipzig:
B. G. Teubner i. Komin. S °. / .

Bd. 6. L c h r lin g s a u s b ild u n g , Die, in dor mocha- 
nischon Industrie. 1919. (2 BI., 114 S.) 5 ,<t.

A b h a n d ln n g e n  aus dom In sfc itu t fur Metallhutton- 
weson und Elcktromotallurgie dor KSnigliohen Tcch- 
nisohen Hochschule zu Aachen. Hrsg. von Professor 

o. h. Dr. phil. W ilhe lm  B o rc h e rs , Goh. Re- 
gierungsrat. Halle (Saalo): Wilhelm Knapp. 4°.

Bd. 2. Neue Y e rfa h rc n  zur Vorhuttung von Erzeni 
H. 4. W ag o n in an n , IC., : Metallur-

gischo S tu d ie n  ubor doutscho Platin- (Silbor- 
Gold-) Vorkommon. (Mit 10 Textfig. u. 1 Taf.) 
1919. (04 S.) 5,80 Jl.

B e rg g e sc tz , Allgemcines, fiir dio PreuBischen Staaton 
unter besonderor Beriioksichtigung dos Gewerkscliafts- 
rechts systomatisch orl. von Dr, H e rm a n n  Is a y  und 
Dr. R u d o lf  Is a y , Reohtsanwalten am Kaminorgericht. 
(2 Bdo.) Mannheim, Berlin, Leipzig: J . Benshoimor. 
4° (8°).

Bd. 1. 1919. (XV, 791 S.) 45 J l, geb. 50 Jl.
B uok, L u d w ig ,' Rogierungsrat und Beigeórdneter dor 

StadtDusseldorf: K o m m o n ta rzu m  Besitzsteuergesotz. 
2., wosentlich erw. und unter Boriicksichtigung dor 
Kricgssteuergesetzo von 1918 umgearb. Aufl. Dus
seldorf: L. Śchwann [1919]. (X II, 344 S.) 8°. Geb. 
8,50 M .

G riib lo r, M a rtin , Professor an der Technischon Hoch
schule zu Dresden: L o h rb u c h  dor Technischon Me
chanik. Berlin: Julius Springer. S

Bd. 1. Bewegungslolire. Mit 124 Textfig. 1919. 
(VII, 140 S.) 8 Jl.

J a h rp s -B o r io h t ubor dio L o is tu n g o n  dor chcmischen 
T ech n o lo g io  fiir das Jah r 1917. Jg. 63. Baarb, von 

. Prof. Dr. B. R asso w , Dr. P a u l F. S c h m id t und 
Dr. W. E v o rd in g . (Jg. 1 bis 25 von R. v. Wagnar,

Jg. 26 bis 56 von Ferd. Fischer.) Leipzig: Johann 
Ambrosius B arth . S

Abt. 2: Organischer Tl. Mit 76 Abb. 1918.
(X II, 316 S.) 24 Jl.

K o p p e , J o h a n n e s  u. R o b e r t ,  A rchitekten: Ausgc- 
fiihrte ■ und geplante K r ie g c r -H e im s ta t to n .  Mit 
Ratschliigen aus der Praxis, 180 Abb. und Pliinen.
2. Aufl. (4. u. 5. Tausend.) Mit o. A nh.: Sparsame 
B auw oiso  fiir Kleinwohnungsbau. Mit 45 Abb. Halle 
a. S .: Carl Marhold 1919. (124 S.) 8°. 4,50 Jl.

L a u ffo r , A d o lf , Batriebsingenieur in Konigsborg i. P r.: 
Die wirtschaftliche A rb o itsw e ise  in den W erksliitten 
dor Maschinonfabriken, ihro Kontrollo und Einfiihrung 
m it besonderor Boriicksichtigung dos Taylor-Vorfahrons. 
Berlin: Julius Springer 1919. (2 BI., 86 S.) 8 * 4,60 Jl.

M anes, A lfro d , Dr., Professor: V e rs ic h e ru n g s -  
S ta a t s b e t r i e b  im Ausland. Ein Beitrag zur Frage 
der Sozialisierung. 3. Aufl. (6. u. 7. Tausend.) Berlin: 
Karl Siegismund 1919. (IV, 128 S.) 8°. 4,80 Jl.

M cyonberg , F r ie d r ic h ,  ®ipl.'5ltg., Berlin: E in -
f i ih ru n g  in die Organisation von Maschinonfabriken 
unter besonderor Boriicksichtigung dor Selbstkosten- 
bereohnung. 2., durchgcs. und erw. Aufl. Borlin: Julius 
Springer 1919. (XIV, 246 S.') 8°. Geb. 10 J l.

Q uo llen  und Studien. [Hrsg. vom] O s te u r o p a - In s t i -  
t u t  in Breslau. Leipzig u. Berlin: B. G. Teubner. 8 °. 

Abt. 1. R e c h t  und W irtschaft.
H. 1. W ir ts c h a f ts le b o n ,  Russisehes, seit.

dor Horrsohaft dor Bolschowiki. Nach russischen 
Zeitungon m it einer Einl. hrsg. von Dr. Wlad. 
W. K a p lu n -K o g a n , wirtschaftlichem Boirat am 
Ostouropa-Institut in Breslau. 1919. (X II, 266 S.)
5 J l, geb. 6 Jl.

S o h o lz , W m ., 'Dr., ®ip[.»3ng., Diroktor der Deutschen 
Werft, A.-G., Hamburg: S c h if fs -O o lm a sc h in o n .
Ein Haudbuoli zur Einfiihrung in dio Praxis dos Schiffs- 
Oolmaschinenbotriobes. 2., verb. u. erheblich erw. Aufl. 
Mit, 143 Textabb. Berlin: Julius Springer 1919. (VIII, 
226 S.) 8°. 12 J l, gob. 14 Jl.

Yereins - Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Fiir die Vereinsbiicherel sind eingegangen:
(Dic EInsender ron  Geschenken sind mit einem * bezeichnet.)

A b rah am , JI., D r.: T hoo rie  der Elektrizitat. (2 Bdo.) 
Leipzig u. Borlin: B. G. Teubner. 8°.

Bd. I. E in f iih ru n g  in die Maxwellschc TheoHb 
dor E lektrizitat. Mit einem einl. Abschnitto iiber das 
Rechnen m it VektorgroBen in der Pliysik. Von Dr. 
A. F o p p l. 5., umgearb. Aufl. Hrsg. vón Dr, M. 
A braham . Mit, 14 Fin. im Text. 1918. (XIV, 400 S.) 
Geb. 14 Jl ( +  40 %  Zuschlagj.

Bd. 2. Elektromagnotischo T heorie  der Strahlung.
3. Aufl. Mit 11 Abb. '  1914. (X, 402 S.) Geb. 11 JL  

B osenberg* , H ., S t.-gnęi.: D io E n tw ic k lu n g  der Pio- 
vinzialstraBen der Rhcinprovinz. (Mit 7 Abb.) Dussel
dorf: A. Bagel 1918. (56 S.) 4°.

D ongen* , D. J. W. van, J r . : Over de m o g e lijk h e id  
an Limburgschc bruinkool voor verhitting van regeno- 
ratiefovens te bezigen. (Med 4 fig.) O .O . 1919. (34 S.) 
8° (10°).

Aus: Polyteehnisch Weekblad. 1919, No. 19 u. 20. 
E n zy k lo p iid ie  der technischen Chemio. Untor Mitw.

• von Fachgenossen hrsg. von Professor Dr. Fritz U11 - 
m ann , Berlin. Berlin u. Wien: Urban & Sclwarzen- 
berg. 4 °.

Bd. 6. Gasfilter — Kautschnke, kiinstiiche. Mit 
335 Toktabb. 1919. (753 S.) Geb. 48 Jl.

M arcu s, A., und E. Wobors Vorlag*s H undert Jahre. 
1818 — 1918. (Mit 6 Bildnis-Bcil.) Bonn: (A. Marcus 
uud E. Wobors Verlag) 1919. (V III, 392 u. 48 S.) 
8

L eiff.ert, K arl, ®ip(.-Qtig.: B e itra g  zur Untersuchung 
der Verluste in Diisen. (Mit 2 Taf.) Breslau 1919:
H. Fleischmann. .(34 S.) 8°.

Broslau (Techn. Hochschule*), Sr.-^ltg.-Diss.
T re u e n fe ls , Bernhard, D r.: Das russischo staatliche 

K o h len h a n d e lsm o n o p o l. Borlin-Friedenau: Verlag 
Freio W irtschaft [1919]. (15 S.) 8°. 1,50 Jl.

V orst, Hans: Das bolsehewistische R uB land . Leipzig: 
Der Npue Gcist, Vorlag (1919). (264 S.) 8°. 5 .fC.

W isse l, Rudolf, Reichswlrtschaftsminister: Dio R iite -  
Idoe . S tu ttgart: J. H. W. Dietz Nachf. 1919. (15 S.) 8°.

Aus: Neue Zoit. 1919, Bd. 2, H. 9.

F e rn e r '
S? Zum A u sb au  d o r V o ro in s b u c h e re il ) S

219. Einsonder: Direktor Huttoningonieur E rn s t  
A. S e h o tt ,  Kopeiiiok.

Eino groBe Anzalil Einzohverke und Zeitscliriften 
technischen und wirtschaftlichen Inhaltes, vor\viegend 
aus den Fachgebieten der Technologio, dos Hiitten- 
weseus, des Maschinenbaues und der Handelswissen- 
schaften.

>) Vgl. St. u. E. 1919, 22. Mai, S. 588.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslos!
Beachtet die 16. Listę der Stellung Suchenden auf Seite 126/8 des Anzeigenteiles.


