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j ie  Veranderungen der physikalischen  
Eigenschaften des Eisens durch Kalt- 

formanderung und ihr Zusammenhang mit den 
hierbei beobachteten Gefiigeanderungen sind Gegen-

stand zahlreicher Untersuchungen gewesen, von denen 
besonders. die von Heyn1) und von Goerens2) 
genannt seien. Die gleichen Forscher untersuchten 
auch die beim Gliihen von kaltdeformiertem Eisen 
im umgękehrten Sinne wie bei der Deformation er- 
folgenden Eigenschaftsiinderungen sowie die damit 
verbundene Rekristallisation oder Riickbildung des 
durcli die Deformation yeranderten Gefiigeaufbaues. 
Diesem letzteren Gegenstąnd ist auBerdem eine 
eingehende und. auf teilweise neuen Methoden auf- 
gebaute Arbeit von Cli apeli3) gewidmet. Dem Be-

*) Materialienkunde, Bd. II , A, S. 219 u. ff. sowie 
258 u. ff. .

J)Ferrum 1912, 8. Ęez., S. 65 ff.; 1913, 8. Mai, S. 226ff.
3) Ferrutn 1915, Okt., S. 6.
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streben, die Ergebnisse des Esperiments mit ihren 
Anschauungen iiber den Mechanismus der Kaltform- 
anderung und dćr Rekristallisation in Ueberein- 
stimmung zu bringen, entspringen die yon Ro-

senhain1), Tam- 
, mann2) und Czo- 
chralski3) auch auf 
Gnmd eigener Ver- 
suche aufgestellteu 
llypothesen ii ber die 
Natur dieser Vor- 
giiuge. Die groC- 
ten Schwierigkeiten 
bei der Aufstellung 
einer brauchbaren 
Hypothese 'macht 
offenbar die.Erkla- 
rung der sogenann
ten Yfirfestigung 

oder Steigerung der 
F estigkeit undHarte 
uhd die Verande- 
rung der Dichte 
durch die Kaltform- 
anderung. Rosen- 
hain macht fiir
erstere, auf den 
Beilbyschen4)An- 
schauungen fuGend,

die Vermelirung der urspriinglich bereits zwischen den 
Kristallen ainorphen Schichten von mehr ais mole- 
kularer Ausdehnung in den Gleitflachen verant- 
wortlich, die beim Gliihen aus dem amorphen in den 
kristallinen Zustand iibergehen, also rekristalli- 
sieren. Zur Begrriindung der Eigenschaftsanderungen 
mussen dor hypothetischen amorphen Phase be- 
stimmte Eigenschaften zugesprochen werden. Die

*) S. insbesondere: Intern. Ztsohr. f. Metallogr. 1314, 
Bd. 5, S. 65.

2)-S. insbesondere: Lehrbueh der Motallograpbie, 
Leopold VoB, Leipzig 1914, S. 54 u. ff.

3) S. insbesondere Intern. Ztsckr. f. Metallographie 
1916, Bd. 8, 1, sowie Z. d. V. d. I. 1917, 21. April, S. 345.

ł ) Proo. Roy. Soe., London 1905, 76 A, S. 462.
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Annahme hoherer Festigkeit der amorphen Schiclit Kanalęn iń den Gleitfląchen, bei der Rekristalli-
wird durch die Beobachtung bekraftigt, daB der sation chirch'das ZusammenśchwciBen der durch diese
Brueli gewohnlich den Korngrenzen nicht folgt, also Kanale getrennt gewesenón Kristallamellen unter
intra- und nicht intergranular yerlauft. Tammann diaia .̂ EnifluB der Oberfiachenspannung. Dieses Zu-
verwahrt sich gegen jede Sto- saihmenschweiBcn ist zunąchst begleitet von einer
rung des Raumgitters durch kristallographischen Umorientierung unter Bildung
die Kaltformilnderung, nimmt / - —  \ sehr kleiner nicht orientierter KristaUe, ein Vorgang,
vielmehrProportionalitatzwi- 1 -------  I der mikroskopisch nicht, wohl aber an der Aenderung
schen der Zahl der zur Aus- —- — — ^  der Eigenschaften schon nach dem Gluhen bei rela-
bildung gclangenden Gleit- tiv niedrigen Temperaturen zu crkcnnen ist. Hieran
ilachen und dcm Grade der Abbiidung 2. schlieBt sich die bei hoheren Temperaturen ein-
Formiinderung an'. Die mehr Gcstauehto Piobe. setzende grcibere Rekristallisation, die mikroskopiscli
oder minder giinstige Orien- verfolgt werden kann und bei der so lange innere
tierung der Einzelkristalle zur Kraftrichtung be- Flaęhen verschwinden, bis ein der Temperatur erit-
dingt, daB nicht alle KristaUe gleichzeitig sondern sprechendes irreversibles Gleichgewicht zwischen den
nacheinander Gleitfliiclien ausbilden, neue Gleit- Spannungen der inneren Oberflache und der Festig-
fiiichenbildung nach Entlastung daher erst bei einer keit des Korns erreicht ist. Wahrend Tammann

jede Storurig des Raumgitters verneint, Rosenhain
mm  —  ------ —— --------- -------------- ---------- 1—
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Abbiidung 4. R ekristallisation der um 25% derAbbiidung 3. Rekristallisation dor urn 5% der
ursprungliehon Hóhe gestauehten Proben.

» ■/vV; 
Beanspruchung auftreten kann, die hoher ist ais die- 
jenige, die bei der Entlastung vorgenommen wurde.

Die Yeranderung der Dichte erklart bei der De- 
formation Tammann mit dem Auftreten von hohlen

urspriinglichon Hohe gestauehten Proben.

dagegen eine solche bis zum Ainorphismus vertritt, 
nimmt Czoehralski an, daB bei fortgesetzter Form- 
anderung eine Storung des Raumgitters, und zwar 
eine „dauernde Yerlagerung der gesetzmiiBig ver-
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ketteten kleinsten Gleitteilclien11 erfolgt, wobei sieli Zweck ist yielmelir, fiir das Eisen neue, quantitative
diese „wic die Lenkrollen einer Karre“ in die Bieli- Unterlagen zu schaffen. Hierbei diente die erwalinte
tung der Kraft einstellen, ohne aber, und dies unter- Arbeit von Czochralski iiber die Rekristallisation
scheidet ihren „erzwungen homootropen11 Zustand des Zinns ais Yorbild.
von dem des Amorphismus, ihre „Richtkraft11 zu Yersuchsanordnung. Ais Ausgangsmaterial 
verlicren. Die Rekristallisation setzt nach Czocli- diente Elektrolyteisen in Stiiben von ąuadratischom 
ralski in den am stark sten verlagertcn Molekel- 
gruppen unter Bildung von „Rekristnllisations- 
zentr.cn11 zuerst ein und sclireitet wie bei der Kristalli- 
sation fliissiger Schniekcn ungeliemmt fort, bis sie

Abbildung 5. Rekristallifiation der um 50% der 
urspriingliclien Hohe gestauchten Piobcn.

an schwacher verlagerten Stellen auf nniiberwind- 
bare Schwierigkeiten stofit und erśt bei weiterer 
Temperatursteiger.ung eine Fortsetzung des Yorganges 
erfolgen kann. Dic Bichtung, nach der die Be- 
kristallisation fortschreitet, ist einzig und allein yon 
der Spannungsverteilung abluingig. Gliihtemperatur, 
Yerlagerungsgrad und Kórngrofic des rekristallisier- 
ten Metall| stehen zueinander in Wechselbeziehuug, die 
von Czochralski am Zinn quantitativ ennittelt wurde.

Es ist nicht der Zweck dieser Arbeit, in eine Dis- 
kussion der yorstehenden Anschauungen iiber De- 
formation und Rekristallisation einzutreten, ihr

Abbildung 6. Eekristaltisation der um 70% der 
urspriingliehen Hohe gestauchten Proben.

Qucrschnitt von 8 x 8  mm. Aus diesen wurden Ver- 
suchskorperchen von 16 mm Lange hergestellt. Um 
in allen Proben moglichst gleich groBes Korri zu er- 
zielen und etwaige, infolge der yorausgegangenen 
Bearbeitung erzeugte Deformationen zu beseitigen, 
wurde das gesainte Materiał bei 950 0 eine halbe 
Stunde lang gegliiht. Die Deformation erfolgte 
ckirch Stauchen. Vier Druckśtufen wiirden ange- 
wandt, derart, daB die Ilohenabnahme der Probe- 
kiirper 5, 25, 50 und 75 % betrug entsprecliend Be- 
lastungsstufen Von 14, 30, 50 und 175 kg/qmm. Die 
Streckgrenze des Elektrolyteisens lag bei 8 kg/qmm.

2CCM
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Das Gliihen der deformierten Proben csfolgte in einem 
kleinen Vukuumofen nach Oberhoffer1). Die 
Gliihzeiten betrugen %, 1, 5, 10, 25 st, die Gliih- 
temperaturen 200, 300, 400, 500, 000, 700, 800 und 
870 °. Von den vier Druckstufen wurden fiir jede 
Temperatur und Gliihdauer je eine Probe .gegliiht. 
Die Proben befanden sich beim Gliihen in einem 
Tiegel aus gebranntem Magnesit. Nach beendetem 
Gliihen wurde der Ofen bis auf 100 0 erkalten ge- 
lassen und darauf geoffnet. Die Temperaturen wur
den mit einem Thermoelement aus Platin-Platin- 
rhodium gemessen und an einem Zeigergałvanomctor 
abgelesen. Nach dem Gliihen wurden die Proben 
im Liingsschnitt (parallel zur Standrichtung) bis 
auf die Halfte ihres Querschnittes abgeschmirgelt 
und sorgfaltig pohert. Fiir die mikroskopische Unter- 
suchung wurden die Proben in alkoholischcr 5prozen- 
tiger Salpetersiiure 3 bis 5 min lang geatzt. Die 
Kornmessungen wurden nach einem seit mehreren 
Jahren im hiesigen Eisenhiittenmannischen Institut 
angewendeten von Oberhoffer eingefiihrten Yerfahren 
ausgefiihrt, das sich sehr gut bewiihrt hat. Abb. 1 
zeigt die Versuchsanordnung an einem Mikroskop 
von Reicliert in Wien. Das Bild wird nicht auf der 
Mattscheibe der Kamera aufgefangen, sondern auf 
eine in der Ycrliingerung der Kamera in einer Ent
fernung von 1 bis 2 m von dieser aufgestellten Matt
scheibe (in der Abb. in umgelegtem Zustande) von 
1 qm Flachę projiziert. Die hierdureh erreichten 
YergroBerungen sind so stark, dafi das groCe Ge- 
sichtsfeld eines schwach yergroBernden Objektives 
ausgenutzt werden kann, also ein gutes Durchsehnitts- 
bild erhalten wird, das gleichzeitig die erforderlichen 
Einzclheiten (Kornbegrenzungen usw.) zeigt. Das 
die Mattscheibe tragende Gestell rulit auf Rollen, 
so daB durch Yerschiebung des Gestelles die Ver- 
grolóerung weitgehend verandert werden kann. 
Eine moglichst groBe Anzahl ganzer Korner des 
Schliffbildes wird mit Kreide umfahren, dic Anzahl 
der umfahrenen Korner gezahlt und notiert. Die 
Mattscheibe wird umgelegt und die Flachę mit 
einem Storchschnabelplanimeter gemessen.

Is t F  =  umfahrono Flacho,
Z =  Zahl der Korner,
V =  linearo YergroBorung,

Fso is t dio KorngroBo K  =  ———2

Wahrend der Kornmessung muB der Raum zur 
Erzielung eines moglichst deuthehen, kontrastreichen 
Bildes gut abgedunkelt werden. Die Lichtquelle des 
Mikroskopes ist aus diesem Grunde durch einen 
Blechkasten gut abgeblendet.

Ergebnisso der mikroskopischcn Unter- 
suchung. Alle ungegliihten Proben zeigen bei der 
mikroskopischen Untcrsuehung die bekannten De- 
formationslinien. Wahrend ihr Yerlauf in den um 
5 bzw. 25 % gestauchten Proben der kristallograplii- 
schen Orientierung der Kćirner entspricht, treten

*) Beschreibung des Ofens s. d’H uart,
1918, Bresiau.

in den um 50 bzw. 75 % gestauchten Proben ledig- 
licli „banale", also nur von der Kraftrichtung ab- 
hangige Defonnationslinien auf. (Abb. 13.) Die mi
kroskopische Untersuchung bestatigte ferner die von 
anderen Forschcrn beobachteteUngleichmaBigkeit der 
Spannungsverteilung. Je nach der Orientierung des 
Korns zur Kraftrióhtung ist die Deformation, aus- 
gedriickt durch Zahl und Art der Linien sowie durch 
die Ycranderung der Korngestalt, verschieden. Bei 
den beiden hochsten Druckstufen zeigte sich ferner 
die in Abb. 2 zum Ausdruck gelangende im iibrigen 
ebenfalls bereits bekannte Tatsache, daB die starkste 
Deformation in der Zone A yorlag, wiihrend die 
Zonen B schwach deformiert waren. Dieser letztere 
Umstand ist walu-scheinlich darauf zuriickzufiihren, 
daB die Zonen B wegen der Reibung an den Druek- 
llachen sich verhalten, ais ob sie unter allseitigem 
Druck standen. Trotzdem alle Proben gleichzeitig 
bei 950 0 gegliiht worden waren, koiinte kein gleich- 
maBiges Anfangskorn erzielt werden. Ferner waren 
die Korner weit davon entfernt, nach allen Rich- 
tungen gleiclie Ausdehnung zu besitzen. Viehnehr 
trat zum Teil dic von Czochralski Transkristalli- 
sation genannte Ersoheinung auf. Die Ungleich- 
maBigkeit der AnfangskorngroBe beeinfluBte zw'eifel- 
los, insbesondere bei den niedrigen Druckstufen, die 
Spannungs\rerteilung, damit aber auch den Vorgang 
der Rekristallisation. Ein groBer Teil der im Yerlauf 
dieser Untersuehungen beobachteten UnregehnaBig- 
keiten mag auf diesen Umstand zuriickzufiihren sein.

Die Ergebnisse der Kornmessungen sind in den 
Zahlentafeln 1 bis 5 enthalten und in den Abb. 3 bis 6 
in Abhangigkeit von der Temperatur graphisch dar- 

' gestellt. Diese Diagramme enthalten ferner noch 
eine Reilie von Werten, die insbesondere bei den 
niedrigen Druckstufen żur genaueren Festlegung der 
Temperatur beginnender Rekristallisation ermittelt 
wurden.

Zum absoluten Wert der Kornmessungen sei 
folgendeś bemerkt: Die bereits erwahnte Ungleich- 
maBigkeit der Spannungsverteilung bewirkt auf 
Grund der von allen beteiligten Forschern und auch 
von uns beobachteten Abhiingigkcit der Rekristalli
sation vom Yerlagerungsgrad, daB etwa in den am

Zahlentafel 1. G liih d a u e r  % 8t- 
Kornmessungen dor Reihe A. Hohenabnahmo boim 

Driioken.

Gluh-
temperatur

o C

Hohenabnnhme beim Drucfcen

5 % 25 % 50 % 75 %
Komgrofie ln [j.2

200 100 000 100 000 100 000 100 000
300 100 000 100 000 100 000 100 000
400 100 000 100 000 100 000 100 000
4S0 100 000 100 000 beg. Rekr. bog. Rekr.
500 100 000 100 000 370 480
600 32 000 11 000 530 900
700 51000 40 000 2 260 2 104
SOO 86 000 50 000 5 270 2 800
870 98 000 85 000 25 000 39 000
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starksten verlagerten Teilcn die Rekristallisation 
bereits eingesetzt hat, wahrend dies in den schwiicher 
verlagerten Teilcn noch nicht der Fali ist oder in 
ersteren weiter fortgeschritten ist ais in letzteren. 
Um diese Schwierigkeit nach Moglichkeit zu umgehen,

Zahlcntafcl 2. G lu h d a u e r  1 s t. 
Kornmessungen der Reihe B. Hohenabnahme beim 

Driicken.

Gluh-
temperatur 5 % 25 % 50 % 75 %

«C KorngroBe in [J.2

200 100 000 100 000 100 000 100 000
300 100 000 100 000 100 000 100 000
400 100 000 100 000 100 000 100 000
450 100 000 100 000 beg. Rekr. beg. Rckr.
500 100 000 100 000 730 580
ooo 42 500 12 000 1 400 1 600
700 56 000 18 500- 3 000 2 200
800 59 000 65 000 47 300 3 400
870 65 000 90 000 52 000 49 000

wurde einmal die Kornmcssung stets in den am stark
sten verlagerten Zonen A (Abb. 2) vorgenommen, 
sodann die zu messende Stelle erst nach sorgfiiltiger 
Priifung der ganzen Zone ausgewiihlt. Wenn nun 
auch die Kontinuit&t der Kurven manches zu wiln- 
schen iibrig laBt, so geht aus ihnen doch mit genii- 
gender Sicherheit hervor, daB die Druckstufcn 
75 und 50 % einerseits, 25 und 5 % anderseits sich

Zahlcntafcl 3. G liih d a u o r 5 st.

OlSh-

Kornmessungen der Rclhc C 
llohenabnahmc beim Driicken

temperatur ' 5 % 25 % w % 75 %

Druekst. I Druckst. II Druckst. III Druckst. IV

° C KorngrSCe i n  u l2

200 100 000 100 000 100 000 100 000
300 100 000 100 000 100 000 100 000
400 100 000 100 000 100 000 100 000
500 beg. Rckr. beg. Rokr. 850 700
600 41 000 13 000 1 800 2 070
700 48 000 37 000 4 300 3 000
800 56 000 60 000 4 800 94 000
870 69 000 97 000 67 000 102 000

vone/nander wesentlich unterscheiden. Im besonderen 
nimmt die sogenannte untere Rekristallisations- 
temperatur, also diejenige Temperatur, bei der zuerst 
Rekristallisation beobachtet wurde, mit steigendem 
Verlagerungsgrade ab. Eine ausgepragte Abhiingig- 
keit des Kornwachstums von Temperatur und Ver- 
lagerungsgrad finden auch wir, und zwar bei den 
hoheren Yerlagerungsgraden iibereinstimmend in 
allen Verśuc.hsreihen, ein langsames Kornwachstum 
bis etwa 700 bis 800°, von hier an ein sehr rasches 
Anwachsen der KorngroBe. Dieses letztere scheint 
beim Zinn zu fehlen. Bei niederen yerlagerungs
graden fehlt dagegen offenbar das Temperaturinter- 
vall langsamen Kornwachstums, vielmehr wachst 
Von der unteren Rekristallisationstemperatur an das 
Koni sehr rasch in Uebereinstimmung mit dem Ver-

halten des Zinns. Aus den Mikrophotographien 
Abb. 7 bis 12 geht der prinzipielle Unterschied 
zwischen dcm Kornwachstum des stark und schwach 
verlagerten Eisens deutlich hervor. Der EinfluB 
des Faktors Zeit tritt bei den niedrigen Yerlagerungs-

Zahlcntafel 4. G lu h d a u e r  10 sfc.

Gluh-
temperatur

Kornmessungen der Itclhe D 
llohenabiifthme beim Driicken

5 % 25 % 50 % 75 %

Druckst. I Druckst.- H Druckst. III Druckst. IV

o C KorngroBe in p.2

200 100 000 100 000 100 000 100 000
300 100 000 100 000 100 000 100 000
400 100 000 100 000 beg. Rokr. beg. Rekr.
500 beg. Rekr. 18 000 900 460
600 38 000 16 500 1200 530
700 43 000 28 000 1 800 600
800 64 000 41 000 2 600 97 000
870 86 000 51 500 97 000 99 000

graden (5 und 25 %, vgl. Abb. 3 und 4) kaum, bei 
den hoheren (Abb. 5 und 6) nur bei 7000 insofern 
deutlich in Erscheinung, ais bei dieser Temperatur 
das rasche Kornwachstum nach fiinf- bzw. zehn- 
stiindigem Gliihen einsetzt, was bei geringerer Gluh
dauer nicht zutrifTt. Von der Darstellung des ge- 
steigerten' Kornwachstums bei Temperaturen von 
800 und 870 0 durch Mikrographien muBte Abstand

Zahlentafel 5. G lu h d a u e r  25 s t.

Gtiih-
temperatur

Kornmessungen der Reihe E 
Hohenabnahme beim Driicken

5 % 35 % 50 % 75 %

Druckst. I Druckst. II Druckst. III Druckst. IV

» C KorngroBe in [J.2

200 100 000 100 000 100 000 100 000
300 100 000 100 000 100 000 100 000
400 100 000 100 000 beg. Rekr. beg. Rekr.
500 beg. Rekr. 48 000 1 100 240

beg. Rekr.
600 45 000 24 000 2 200 2 500
700 47 000 31000 2 600 5 000
800 47 000 38 000 51000 91 000
870 52 000 50 000 56 500 105 000

genommen werden, da bei der zum Vergleich not
wendigen Vergr6Berung 100 die Bildflache zur 
Wiedergabe ganzer Korner nicht ausreichte. In 
Abb. 14 ist die Rekristallisation einer Yersuchsreihe 
makroskopisch wiedergegeben. Der Rekristallisations- 
vorgang und das starkę Kornwachstum bei Tem
peraturen von 800 und 8700 sind deutlich zu erkennen.

Legt man die von der Verlagerungshypothese 
unabhangige Annahme zugrundc, daB bei der unteren 
Rekristallisationstemperatur wie bei der Kristalli- 
sation aus dem SchmelzfluB Kristallisationskerne 
gebildet werden, von denen aus das Kristallwachs- 
tum erfolgt1), so muB man annehmen, daB die Korn
groBe bei der unteren Rekristallisationstemperatur

Ł) Vgl. C z o c h ra lsk i: Z. d. V. d. I. 1917, 21. April, 
S. 345.
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unendlich kleili ist. Wahrend dies bei den hohen 
Druckstufen mit den Ergebnissen der Beobachtung 
gut Ubereinstimmt, finden wir bei den niederen 
Druckstufen bei der Gluhtemperatur, bei der zuerst 
Rekristallisation beobachtet wurde, 500 °, bereits 
relativ groBe Korner (Abb. 10). Dies bedeutet 
aber noch keinen Widerspruch mit der Annahme, 
daB auch bei diesen Druckstufen mit einsętzender 
Rekristallisation die KorngroBe unendlich klein ist. 
In Anbetraclit des von 500° an meist beobachteten 
raschen Kornwaehstums kann dies rielniehr auch so 
aufgefaBt werden, dafi die Rekristallisation zwischen 
400 und 500 0 einsetzt. Zur Naehpriifung dieser An
nahme sind daher die bereits erwahnten Gliihver- 
suche in diesem Temperaturintervall eingeschoben 
worden, deren Ergebnisse in den Abb. 3 und 4 ent- 
lialten sind. Wenn auch aus diesen Yersuchen nicht 
heryorgeht, daB tatsiichlich die KorngroBe mit ein- 
setzender Rekristallisation unendlich klein ist, so

sind doch die zwischen 400 und 5000 gefundenen 
Werte der KorngroBe kleiner ais die bei 500 0 gc- 
fundenen und damit ist der Nachweisj fiir die Wahr- 
scheinlichkeit der Annahme erbracht,

Dann ergibt sich aber aucli die Moglichkeit, die 
wahre Temperatur der beginnenden Re
k ristallisation  mit einiger Sicherheit zu extra- 
polieren. Dies wurde auf graphischem Wege dadurch 
bewerkstelligt, daB die beiden ersten Werte der 
KorngroBen nach dem Beginn der Rekristallisation 
durch eine Gerade verbunden und diesê  bis zum 
Schnitt mit der Abszissenachse verlangert wurde. 
Der Schnittpunkt ergibt die wahre Temperatur der 
beginnenden Rekristallisation. Die so ermittelten 
Werte sind die folgenden:

Hohenabnahme Wahre UekristallUatlonsteniperAtur
ta % o C

5 480
25 470
50 380
75 370

Mit Hilfe dieser Zahlen sowie den Ergebnissen 
der mikroskopischen Untersuchung ist das Raum-

diagramm Abb. 15 zusammengestellt, das den wahr- 
schcinlichen Yerlauf der Rekristallisation darstellen 
soli. Die in diesem Diagramm verwirklichte Annahme, 
daB unabhiingig vom Verlagerungsgrad die gleiche 
KorngroBe bei 9000 erreicht wird, ist der Einfach- 
heit halber gemacht worden. Ob sie zutrifft, liiBt 
das Yorliandene Versuchsmaterial nicht mit absoluter 
Sicherheit erkennen und konnte niu." entschieden 
werden durch Untersuchungen an einem Materiał von 
gloichmiiBigerAnfangskorngroBc.

Hartebestimmungen. An einer Reihe yon 
mikroskopisch untersuchten Proben vorgenommene 
Hartebestimmungen nach dem Brinellschen Ver- 
fahren seien noch mitgetcilt, und zwar handelt es 
sich um Reihe B (Gliihdauer 1 st). Der Kugeldurch- 
messer betrug 5 mm. Jede Próbę wurde an zwei 
Stellen je 15 sek lang unter einer Belastung yon 
250 kg gehalten. Die llartezahlen wurden nach der 
bekannten Formel ermittelt:

wo P die Belastung, D den Kugeldurch- 
messer und d den Durchmesser des 
Eindruckes bedeutet. Die ermittelten 
Werte sind in Zahlentafel 6 zusammen
gestellt und in Abb. 16 graphisch wie- 
dergegeben. Dic Hartę nimmt mit stei- 
gendein Verlagerungsgrade zu; durch 
das Gliilien sinkt sie jedoch bereits 
vor dem Zeitpunkt der beginnenden 
Rekristallisation, und zwar zunachst 
langsam, mit dem Einsetzen der Re
kristallisation schneller, um schlieBlicli 
einem yon dem Yerlagerungsgrade un- 
abliiingigen Grenzwerte ziizustreben, 

der sich auch anscheinend dem Ausgangswert im 
nicht yerlagerten, bei 950 0 gegluhten Materiał 
nahert. Die Ergebnisse stehen insofern in einem 
gewissen Widerspruch mit den Ergebnissen der 
mikroskopischen Untersuchung, ais schon bei rela- 
tiv niedrigen Temperaturen, bei denen noch keine 
Yeriinderung im Gefiige beobachtet werden konnte, 
Harteaiiderungen stattfinden. Denmifolge weisen 
die Kurven bei der Rekristallisationstemperatur 
zwar den stiirksten Abfall auf, ohne aber wie die der

Zahlentafel 6. G liih d a u e r  1 s t.

GlUh- 
tcmpe- 
ratiir 
in 0

Brlnellsche Hnrtezahlcn Reihe B 
Ilohenabnahme beim Driicken

0 % 5 % I 25 % | 60 % 75 %

ungegl. — S0,7 115,3 159,4 152,4
200 — 81,2 117,0 157,6 (199,3)?
300 —- 74,7 115,2 146,0 148,4
400 — 64,4 108,3 135,3 116,5
500 — 62,5 87,0 70,4 49,3
600 — 57,7 54,5 51,8 49,1
700 — 53,0 52,4 50,0 41,0
800 — 49,3 52,9 48,4 42,4
870 — 48,5 52,4 45,4 41,2
950 42,4 — — —

Abbildung 15. Schematischc Darstellung der Rekristallisation.
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KorngroBen piotzlićh steil abzufallen. Hieraus ware 
die notwendige Folgcrung, daB ■ die mikroskopische 
Untersuchung gewisse mit Harteverininderung ver-

etwa 7000 yon liier an rasch anśteigt, wiichst sie bei 
schwachem Ver]agerungsgrad bald nach dem Ein- 
setzen der Rekristallisation auBerordentlich schnell.

kniipfte Vorgiinge nicht. 
rin diese Yorgange bestehen

anzeigt. Wo- 
kannzu-

niichst nur vcrmutet werden.' Es ist 
nicht unwahrsclieinlicli, daB es sich 
um Auslosung innerer Spannungen han- 
delt. Die Tatsache, daB zwischen 000 
und 9000 die Abweichungen der fiir 
die Hartę gefundenen Werte praktiscli 
innerhalb der Fehlergrenzen liegen, steht 
im Widerspruch mit den Ergebnissen 
der Kornmessungen, so daB eine Ab- 
hiingigkeit zwischen Hartę und Korn
groBe liier nicht zu bestehen scheint.

1  ■
Zusammenfassung und SchluB- 

folgerungen.
1. Einleitend wird ein Auszug uber 

die Verlagerungs- und Rekristallisa- 
tionshypothesen gegeben.

2. Die Versuchsanordnung fiir die 
Untersuchung der' Rekristallisations- 
erscheinungen wird crlautert und eine 
bisher iinyeróffentlichte Met lunie der 
Kornmessung beschrieben.

3. Unter Zuhilfenalime des Mikro- 
skopes wurden an fiinf Versuchsreihen, 
in denen Yerlagerungsgrad, GliUidauer 
und GliUitemperatur ais Yeriinderliclie 
eingeftihrt waren, KorngroBen bestimmt
und die Ergebnisse der Messungen und Beobaeh- 
tungenzur Klarung der Yorgiinge bei der Rekristalli
sation benutzt.

4. Trotz einlieitlicher Gliilmng aller Proben vor 
der Kaltdeformation bei 9500 trat UngleichmiiBig- 
keit in der KorngroBe und -gestalt auf.

5. Die Abhangigkeit der Rckristallisationstem- 
peratur von der GroBe des Ycrlagerungsgnides be- 
stiitigte sich. Mit zunehmendem Yerlagcrungsgrade 
fallt die Rekristallisationstemperatur.

6. Das Kornwachstum nach dem Einsetzen der 
Rekristallisation ist in hohem MaBe von dem voraus- 
gegangenen Verlagerungsgrade abhangig. Wahrend 
bei starker Yerlagerung die KorngroBe langsam bis

/
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Abbildung 16. Harfcczahleu der JReihe B.

Der EinfluB des Faktors Zeit ist gering.
8. Aus den Beobachtungen und Messungen wurde 

der wahrscheinliche Vorgang der Rekristallisation 
des Eisens grapliiscli dargestellt, der yon dem des 
Zinns (Czochralski) etwas abweicht.

9. Die Hartebestimmungen an Proben einer Ver- 
.suchsreihe ergaben gewisse Abweichungen vqn der 
mikroskopischen Untersuchung. Dies zwingt zur 
Annahme, daB uiiterlialb der mikroskopisch fest- 
gelegten Rekristallisationstemperatur auBer den dureh 
mikroskopische Untersuchung ermittelten noch an
dere, innere, Vorgange stattfinden.

10. Die Hartę des rekristallisierten Eisens scheint 
yon der KorngroBe unabhąngig zu sein.

Ueber die Herstellung nahtloser Rohre unter besonderer Beruck
sichtigung des Mannesmann-Schragwalz-Verfahrens.

Von ®r>Qng: Karl Gruber in Rheydt.
(Eortsetzung yon Seite 1036.)

6. Abhangigkeit des H ohlw erdens yom 
V erdrehungswinkel. Es soli nun derVorgang 
beim Einfiihren des vorderen Blockendes zwischen 
die Walzen genauer verfolgt werden. Die Anstellung 
der Walzen soli dabei so yorgenommen werden, daB 
der massiye Błock von 160 mm Durchmesser bis zu

einem kleinsten Durchmesser von 136 mm allmahlich 
diinner gewalzt wird, also auf 1,85 d, gebracht wird. 
Unter der weiteren Annahme, daB die Neigung der 
Ssitenlinie des Arbeitskegels der Walzen 1:15 betragt, 
ergibt sich eine Lange des Blockkonus von 180 mm, 
die hier in sechs gleiche Tsile zerlegt werden soli
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Abbiidung 14. Ei n fiih ro n  d e s  \  o rd e re n B lo e k e n d e s .

bestimmt, indem die MaBe von Abb. 14 zugrunde 
gelegt werden.

______do ,  ____ 360
^ — D +  D0 ' Ti. tg p • tg  a

Fiir 6 =  5° und Iga =  ~  ist der zweitc Faktor• 15
380 360

=  19 640.
* • 0 ,0 8 7 5 .1  ° -°1833

15

Fiir den ersten Querschnitt ist nun:
1 4 4

340- ----- 3 3 6 . - —
156 160

<Pl _  340 +  336 /  19 64°-

f i  =  • 19 640 =  9 ,24°.

In gleicher Weise ergibt sich ftlr die weiteren 
Querschnitte

344 • -------- 3 3 6 .—
152 160

-j- 33|B------------------ 19 r ^ - 37’5! "

348 . —  —  336- —
148 160

" 348 + 336 -  • 19 640 =  A 0!1! ”

352 _ 3 3 0 . i l
144 160

*  =  —  352 +  336 —  ' 19 64° =  — ^2-°

3 5 6 . ~ -  — 3 3 6 - - ^ -  
140 160

** =  — W + 336 ....  19 640 =  25M i °

3 6 0 - ^  — 3 3 6 . ^ -

*  = ------- 3 ¥ T 3 3 6 -------------------I 9 6 4 0 =  370,ó0°

Diese Verdrehungswinkel sind in Abb. 15 ais 
Ordinaten aulgetragen und zeigt die zugehorige 
Kurve dereń rapides GroBerwerden. Es kann da- 
durch auch auf eine rasch zunehmende Intensitat 
des Hohlwerdens geschlossen werden.

Zu Anfang von 0 bis 1 steigt die Kurve nur 
sehr zogernd und diirfte bei 1 in Wirklichkeit nur 
der Beginn des Hohlwerdens zu erkenneD sein.

Abbiidung 16. Gewohnlicher Walzvorgang.

einzelnen Querschnitte von 0 bis 6 betrachtct, so 
kann man sich das Hohlwerden in der auf Abb. 17 
wiedergegebenen Weise erklaren.

Im Querschnitt 0 wird der Błock eben von 
den Walzen angefaBt, die einzelnen Radial- 
stabe sind gerade. Im Q u ersclin ittl ist be- 
reits eine Verclrehung der auBeren Faser <pt 
=  9° 24/V eingetreten, der Radialstab ist ent- 
sprechend gebogen und hierdurch muB im 
Inneren, da eine Dehnung des Radialstabes 
nicht angenommen werden kann, ein Hohl- 
raum allm ahlieh entstehen. Mit dieser Ver- 
drehung geht Hand in Hand eine Langs-

>) Vgl. St. u. E. 1882, Juli, S. 233/93; 1883, Febr.,
S. 121/2.

(Abb. 14). Fur jeden Querschnitt 1 bis 6 wird nun 
nach Gl. 8) der Yerdrehungswinkel tp in Graden

Ein Hohlwerden durch Verwinden des ganzen 
Querschnitt3 ware kaiun zu erkliiren und wurden 
auch die verfiigbaren Krafte nicht dazu aus- 
reichen. Dagegen erscheint es riclitig , daB 
ein Verwinden des Materials an der auBe
ren Mantelfl&che in <?-----------------------
der b o r o c lm e te n  
GroBe sta ttfin d et \  
und die inneren Ma- 
teria lteileh en  den t  
auBeren bei derVer-  ̂
drehungfolgen, daB  ̂
also das innere Ma
teriał verm5ge se i
ner Kohasion nach 
auBengezogenwird. f  s  v J z  /  o

Die nebenstehende ir ‘ TT , ,. . .  .„  . , ..  Abbiidung 15. Umdrehunga-
Abb. 16 zeigt die Faser- w;n]jei v>eini Einfuhren des 
verschiebung wahrend Blookes.
eines normalen Walz-
prozesses beim Durchwalzen eines quadratischen 
Stabes, die auf Grund von eingehenden Versuchen 
bestimmt wurde. — In dem Aufsatz von E. BlaB1) 
ist dariiber ausfiihrlich berichtet:

Wenn man diese Theoric fiir den Schragwalz- 
prozeB verwendet, und nach Bestimmung der ein
zelnen Yerdrehungswinkel der auBeren Faser die

l I
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P. Oberhoffer und W. Oertel: Die Rekristallisation des Eisens.

Abbildung 7.
Probe der Druekstufe IV, bei 500 o 1 Std. geglUht. x 100

Abbildung 8.'
Probe der Druekstufe IV, bei 000* 1 Std. gegliiht.

Abbilduug 9. Abbildung 10.
Probe der Druekstufe IV, bei 700> 1 Std. gegliiht. X 100 Probe der Druekstufe II, bei 500® 1 Std. geglUht.



Abbildung 11.
Probe der Druckstufe U, bei C00° 1 Std. geglliht. x 100

'Abbildung 32.
Probe der Druckstufe II, bei 700ł 1 Std. geglUht. x 100

Abbildung 13.
Probe der Druckstufe IV, uugegllilit.



Abbildung 14. Makroskopisohe Aufnahmo dor Reihe B, 1 Std. Hohonabnahmc beim Stauchcn. X 3

P. Oberhoffer und W. Oertel: Die Rekristallisation des Eisens.
75% 50% 25% 5%
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Formiinderung eines Radialstabes im (Juerschnitt 1 bis 6 beim Walzen eines Hohlblocks im Schragwalzwork.

verschiebung der Faser, so daB also jeder 
Radialstab nicht nur in der Ebene des 
Q uersehnitts gebogen, sondom auch' aus 
dieser heraus spiralform ig verdreht wird. 
— Die R adialstabe schlieBen sich beim Fort- 
schritt von Querschnitt 3 zu Querschnitt 6 
immer mehr dem auBeren Umfange an, ent
sprechend dem GroBerwerden des Verdreh- 
ungswinkels. Leider gestattet es die augenblick- 
liche Zeit nicht, in dieser Richtung Versuche zu 
machen, diepositivcn AufschluBiiber dieFaserbildung

Zahlentafel 2. Vorclr.chung8.wi nk e l boini Ei n fiih re n  
d es B lockes.

Qucrtchnltt

Nr.

Yer-
drebungg-

wlnkel
Grad

da

T
da

mm

dl

mm

1 9,24 0 ,037 156 5,8
2 37,54 0 ,104 152 15,8
3 86,14 0 ,214 148 31,7
4 167.00 0 .372 144 53,6
5 251,46 0 .584 140 81,8
(5 370,50 0,85 136 116

geben; dieselben konnten aber ebenso durchgefiihrt 
werden, wie sie in dem oben erwahnten Aufsatz fiir 
den normalen WalzprozeB friiher durehgefuhrt wur
den. — Es ist aber mit geniigender Sicherheit anzu- 
nelmien, daB das Hohlwerden des Walzgutes auf diese 
Weise zu erklaren ist.

In der weiteren Abb. 18 ist ein Radialstab beim 
Durchlaufen des Querschnitts von 1 bis 6 ein- 
gezeichnet. Man findet, daB die Innenpimkte des 
Radialstabes auf einer Spirale liegen. 

x x x v n .59 \

auBeren Durchmesser da die empirische Formel auf- 
stellen:

d» =  I6Ó ] /  <P +  ° ’05 V  18)

Mit Abbildung und der. Gl. 18 ist die Zahlen
tafel 2 berechnet.

Abbildung 18. R a d ia ls ta b  b e im  D u rc h la u fe n  d e r  
Q ,u c rsch n itto  1 b is  6.

In der Abb. 14 sind die Werte der vorstehenden 
Tabelle eingezeichnet und diirfte die Form der 
inneren Hohliing ein getreues Bild der Wirklichkeit 
sein. Es mag hier besonders darauf hingewiesen 
werden, daB das spater behandelte Stiefefsche-

131
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Stellt man nun 
die Verdrehungs- 

winkel in den ein
zelnen Querschnit- 
ten mit den zuge- 
horigen Radien des 
inneren Hohlranmes 
zusammen, so liiBt 
sich zur Berechnung 
der inneren lichten 

di bei dem
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Walzwerk auf wtl- 
chem diinnwandige 
Kupferrijhren ge- 
walzt wurden. ver- 
moge seiner Kon- 
struktion fast nur 
mit Verdrehungs- 
winkeln von etwa 
cs =  300 “ arbeitet. 
Es darf daher an- 
genommeii werden, 
daB die hier berech- 
netc diunie Wand- 
starke bei 370,50 
sehr nahe der Wirk- 
lichkeit entsprechen 
wird.

Fiir Eisenrohren 
koinmen jedoch nur 
die groBeren Wand- 
stiirkeii in Frage. 
Wenn z. B. der 
massive Błock von 
160 mm Durcłnnes- 
ser zu einem Hohl- 
bloek von da =  
160 mm und di =  
110 mit 10 600 miń* 

Ringquerschnitt 
ausgewalzt werden 
soli, so muB derselbe 

Querschnitt am 
Blockkonus vorlian- 
den sein. Das ist 
sehr nahe im Quer- 
śchnitt 5 der Fali 
(Abb. 14). DieWal- 
zen sind demnach so 
einzustellen, daB vo n 
160 auf 140 mm' 
Durchmesser herun- 
tergewalzt wird. 
Sobald das Ende des 
Bloclces zwischen 

den Walzen ange- 
langt ist, also in den 
Querschnitt 6 ge- 
treten ist, beginnt 
der Ąuslauf. Die 
bisdahinerreich- 

te Hóhl ung 
bleibt bestehen  
und mussen nun 
dic kleineren in- 
nerenDurchmes- 
seriiberdenDorn  
von 110 mm hin- 

iibergedrangt 
werden. DerYor- 
śohub yerzogert

sich sehr erheblich, und der K raftbedarf, 
der bis da hin relativ  klein war', ste ig t wah
rend des Auslaufs ganz bedeutend.

Gcradc in dieser bedeutenden Kraftsteigerung 
ist eine nachteilige Eigenschaft des Schragwalzwerks 
zu erbliclcen.

Dieser Mehrverbrauch an Kraft am Ende des 
Walzprozesses hat bei den ersten Yersuchcn der 
Gebr. Mannesmann erheblicho Schwierigkeiten be- 
reitet. Es war ermittelt worden, daB zur Her- 
stollung eines 1- bis Śzolligeh Rolires etwa 1700 bis 
2000 PS notwęndig waren, die unter Zunilfenahme 
eines-groBen raschlaufenden Schwungradcs, das mit 
Draht umwickelt war, abgegeben werden konnten. 
Der Kraftbedarf ging erheblich zuriick, ais man

" i ;  ,
V-!3fĄ-\S3/A

Abbildung 20. Kammwalzenantriob des 360er Walzwerka.

aufgab, bei Eisen dunne Wandstarkcn zu erzeugen, 
und das Sehr;igwalzverfahrcn nur ais Vorwalzwerk 
gebrauchte. Immerliin steigt am Ende des Walz
prozesses der Kraftbedarf ganz erheblich, da die 
Hohlung nicht mehr vollkommen wird und am Ende 
des Walzprozesses das Walzgut iiber den Dorn ge- 
schoben werden muB.

Aus dem in Abb. 19 wiedcrgegebenen Diagramm 
ist ersichtlich, daB der Kraftbedarf gegen das Ende 
rapide steigt, daB cs also zweckmśiBig ist, mog- 
lichst groBe Scliwungmassen einzuschalten und diese 
zur Wirkung zu bringen, um eine gleichnulBigere Be
lastung zu erhalten. Es werden daher bei elektri
schen Antrieben Motoren mit Verbundwicklung 
gebraucht, die in der Lage sind, stoBweise bis zu 
150 % uberlastet zu werden. Der eigcntliche Walz- 
prozeB ist nach dem Diagramm i n etwa 20 Sekun- 
den erledigt und die restlieben 16 Sekunden werden 
venvendet, um das Schwungrad wieder auf die nor- 
male Drehzahl zu bringen, die durch die Kraft- 
abgabe zuriickgegangen ist. Ein 360pferdjger Ver- 
bund-Motor in der angegebenen Belastungsfiihi^- 
keit im Zusammenwirken mit einem Schwungrad 
von 30 t und 150 Umdr. min geniigen, uni Blocke 
bis zu 160 mm iiuBerem Querschnitt auf eine Wand- 
st&rke von atwąl 25 bis 30 mm z u bringen. Der Motor 
fiillt mit dem Schwungrad von 150 Umdr. nach 20 sek 
auf 128 Umdr. zuriick und ist nach 16 sek wieder
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auf seiner normalen Geschwindigkeit, vorauśgesetzt, Die groBen Walzwerkc sind heute ausgeriistet 
daB die Spannung wahrend einer Wafrperiode naliezu mit 2000pferdigeu Motoren und einem 40- bis 50-1-
gleich gehalten werden kann. Schwungrad bei etwa 100 Umdr.

Ueber die Herstellung nahtloser Rohre. Stahl unii Eisen. 1071
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Abbildung 21a. Walzenstander des 360 er Sehragwalzwerks.

7. K onstruktive Ausbildung des W alz- 
werks.

Die am Anfang gewahlten Winkelantri ebc, 
we-sic in dem Aufsatz von Professor Eculeaux 
*viedergegeben sind, verursacliten Schwicrig- 
keiten und wurden spiiter vollkommen fallen 
gelassen. Den Walzwerkskonstrukteuren der 
Mannesmann-Werke ist es gelungen, einen 
Antrieb zu schaffen, wie er auch heute nocli 
uberall ausgefiihrt wird. — Aus Abb. 21 ist 
die Anordnung ersichtlich. Es treibt. dicHaupt- 
achse zunaclist auf ein Kammwalzcngeriist, 
das dureh eine Uebersetzung die Arbeits- 
walzen dureh Vermittlung von langen Kuppel- 
spindeln in Drehung versetzt. Dureh diese 
Anordnung, insbesondere dureh diese langen 
Kuppelspindeln, ist es ermogłicht, zwischen 
dcnselben eine Fiihrungsrińne anzuordnen, 
die zur Einfiihrung des Bloekes in die 
Walzen dient. — Die Kleeblattzapfen, die 
ebenfalls in den ersten Jahren erhebliehe 
Sehwierigkeiten bereiteten, sind heute in der 
gleichen Weise konstruiert, wie bei norma- 
len Walzwerken. Die Anordnung der Zahn- 
rader im Kammwalzgerust ist fiir das kleine 
Walzwerlc schematisch in Abb. 20 wieder- 
gegeben, Auf dem Schwungrad ist eine Bremse 
angebracht, mn bei irgendwelehen Storungen 
das Schwungrad sehneller zur Ruhe zu brin- 
gen. Boi groBen Zentralen ware auch eine 
elektrische Brcmsung mogiieh, urn die langen 
.Nachlaufszeiten zu vermeiden.

Die W alzenstander ruhen auf normalen 
Sohlplatten undhaben diein Abb. 21a ersieht- 
liche Form. Fiir die Lagerung der Walzen 
sind horizontale Fiihrungen angeordnet, in 
welchen sich Einbaustitcke mit kugeliger Lage
rung befinden, um die Walzen sowohl am vor-

deren ais am hinteren Ende belie- 
big nachstellen zu konnen. In der 
Mitte oben befindet sich die Fiihrung 
fiir die Oberwalze, in welche eben- 
falls ein Einbaustiick eingebaut ist. 
Dis drei genannten Walzenlagerun- 
gen sind anstellbar und wird das 
Einbaustiick dureh Federdruck an 
der Drucksehraube gehalten, um 
einen guten SchluB in der Lagerung 
zu erzielen. Unter der Oberwalze 
ist in einer Fiihrung das Gleitlineal 
eingebaut.

Die Einfiihrungsrinne ist in 
der Hohenlage 70 mm einstellbar, 
fiir Blockdurchmesser von 80 bis 
160 mm. — Der Błock wird in der 
Rinne um 1140 mm dureh einen 
StoBel verschoben (s. Abb. 22). 
Wenn einschlieBlich StoBel 200 kg 
in der Rinne zu verschieben und 

zu heben sind,

1

I* /#

' '200 
Abbildung 22. 

Blockeinfiihrung eines 360 er Walzwerkes.

tOt/cA

Abbildung 22 a.
Bloekeiafuhrung eines 550er W alzwerke.'

so wird dazu in dcm hydraulischen Zylinder eine 
Wasserpressung yon 17 bis 18 at notig sein. Bei 
einem Arbeitsdruck von 50 o der 100 at kann also 
der Błock in die Walzen eingedruckt werden, bis 
die Walze gefaBt hat. Der Hebel muB sich im mitt- 
leren Schlitz der Fiihrung bewegen, weil die Lagerungen 
der Kuppelspindeln so nahe an die Fiihrung heranreichen,
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Spindellage beim 550 er Walzwerk.

und der liier zum Yerlangern eingerichtete StoCel 
148 kg. Diese geben zusammen also ungefahr 150 kg 
Reibungswiderstand. Dazu kommt das Gegengewieht 
mit 160 kg. Die Kraft ara Angriffspunkt des Plungers 
ist demnach 4,3 (500 +  160) =  2840 kg. Zu deren 
Ueberwindung muB auf den Plunger von 140 nun 
Durchmesser. eine Wasserpressung von 23 Atm. aus- 
geiibt werden. Bei dem iiblichen Wasserdruck von 
50 bis 100 at ist also noch genug Ueberdruek zum 
Einpressen vorhanden.

Der StoCel (Abb. 23) ist innen łiohl und niimnt 
das Yerlangerungsstiick auf, das mittels Keil oder 
Scbraube in demgelben befestigt wird. Ein Black

Abbildung 26.

Unreres Blookfiihrungslineal beim 550 er Walzwerk.

von 1000 mm Lange kann nunmehr bis in die Walzen 
hineingedrtickt werden.

Die Schrżiglage der Kuppelspindeln (vgL Abb. 24) 
gegen die Mittellinien der Kammwalzen ergibt sich

^ 2912 4- 1402 323 1
tg 1 i “  3620 ~  3620 ~  11,2

In den Kuppelbiichsen an den Walzen tritt sehr 
wenig SchrSglage ein, dagegen ist diese an den Kamm
walzen erheblicher.

Abb. 25 zeigt eine Blockfiihrung eines Walz- 
werkes mit 360 mm Walzendurchmesser. Der Fiih- 
rungsschlitten aus GuBeisen mit dem Fiihrungs-

Abbildung 23. 
EiirfiihrungsstoBel. 550 er Walzwerk.

Wites/Me daB ein Umgreifen der letzteren nicht 
moglich ist. Die Kuppelspindeln von 
3000 mm Lange sind in der Mitte in 
Lagern von 150 mm Durchmesser und 
140 mm Lange getragen.

Bei dem groBeren 550-mm-Walzwerk sind die Kuppelspindeln 
3620 mm lang und haben 250 mm Durchmesser. Die Lager der 
Kuppelspindeln und die Unterstutzungen der Fuhrungsrinnen sind 
n 2300 mm Entfernung symmetrisch zu den Kuppelspindelenden 

angeordnet. Die beiden Stander (s. Abb. 22a) nehmen also die 
Schraubenspindeln der Filhrung, die Stiitzen der Lager und den 
hydraulischen Zylinder auf. Der Drehpunkt des Eindruckhebels, 
der sich nunmehr infolge der doppelten Lagerung frei bewegen und 
oben gegabelt sein kann, ruht in einer Traverse 
fwisohen den beiden Standem.

Bei einer Zunahme der Blockdicke von 140 bis 
450 mm muB die Fiihrungsrinne um 220 mm ge- 
senkt werden. Fiir konische Kohblocke muB die 
Fiihrungsrinne etwas geneigt eingestellt werden, da
mit die Blockmittellinie genau horizontal zwischen 
die Walzen gefiihrt wird. — Der groBte Błock von 
450/430 mm 0  und 1200 mm Lange wiegt 1400 kg

Abbildung 25. (
Untere Blockfiihrung zwischen 

den Walzen beim 360 er Walzwerk.
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n„„ -3t5l/m</rehungeninderHinBtt

e/se/ń
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S/p/ifairf}
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U Ui'/nxv>t'

lineal aus Schmicdeisen wird zwischen den beiden 
Walzenstandern schlicBend gefiihrt. Die Vierkant- 
welle von 75mm[Q ist injden beiden Lagern an den 
Standem von 75 nun 0  gelagert. Auf der Vierkant- 
welle sitzt ein doppelarmiger Hebel und ein kurzer

im Hohlbloek hat. Ist der WalzprozeB zu Ende, so 
fallt der Hohlbloek mit dcm Dorn auf die darunter 
liegende B lockausfiihrungsrinne, aus weicher 
dann der Hohlbloek nach Oeffnen desDornwiderlagers 
herausgezogen werden kann. — Bei den groBen

Abbiidung 27. 

Blockfuhrung eines 
550 or Wfllzwerks.

Hebel in 450 mm Mit- 
telentfernung. Der Schlit- 
ten ist nur 40 mm zu 

,  senken.
Bei dem 550-mm-Walzwerk (s. Abb. 26) wird der 

Fiihrungsschlittcn durch zwei Schraubcn mittels zwei 
Schneckenriider und e in e r  mittleren Sclmecke ge- 
hoben und gesenkt. Auf der Welle sitzt auBerhalb 
des Walzgeriistes die Stellnabe mit sechs radialen 
Lochern zum Einstecken der Ilebelstange.

-M/tfc Zenfnerpunkt

v/x///re/rta/rrfer yer za/w/.
zzx-\vs Jrkssfz zurYer/ifrtrferMy 

desDre/iers

Abbiidung 29. 

Dornwidcrlager zum 360 mm Walzwerk.

die Blockfuhrungen' mit Bol- 
auch in der Hohe einstellbar

y ę s ?  A f / f T e  

Sfa/7<frr

Abbiidung 28. 
Dorn-Zentriervorriohtung bei einem 360 er Walzwerk.

I)a der Błock bei dem kleinen Walzwerk um 
40 1 1 1 1 1 1  und bei dem groBeren um 50 mm iiber der 
Mittclebene zwschen den Walzen durchgefiihrt wird, 
so ist diese iintere Filhrung nur von geringer Bedeu
tung und wird nur zur Sicherhcit angebracht.

Solange der WalzprozeB anliiilt, dreht sich der Hohl- 
block iiber dem Dorn, det auf der einen Seite seine 
stiitze im Dornwidcrlager und an der andern Seite

Walzwerkcn sind 
len verselien und 
(Abb. 27).

Boi Beginn des Walzprozesfes hat 
der Dorn nur eine Stiitze am Wider- 
lager und muB am vorderen Ende 
zwischen den Walzen gehalten werden, 
bis derselbe durch den Hohlbloek cr- 
faBt wird. Hierzu dient die auf Abb. 28 

ersichtliche Dornzentricrrorrichtung, 
durcli welche mittels FuBtritthebcls der 
Dorn in seiner richtigen Lage gehalten 
wird, bis der Hohlbloek sich dariiber 
gcschoben hat. Sobald dic Lage der 
Dornstange hierdurch festgelegt ist, 
wird die Zentricrvorrichtung wieder 
losgelasscn.

AusAbb.29istcinDornwidcrlager 
ersichtlich eines Walzwerks von 360 nun 
Walzendurclimesser. Dasselbe besteht 
in der Iiauptsache aus einem Lager- 
bock, der um einen Zapfen drehbar ist 
und der in der geschlossenen Stellung 
durch einen Ilakenbugel festgestellt 
werden kann. Dieser Lagerbock triigt 

das Kammwalzenlager, in welchcm wiederum der 
Kammzapfen lauft. Letztercr hat an seinen vorderen 
Enden eine eingesetzte Matrize mit vierkantiger Aus- 
hohlung, in welche sich der Dorn stiltzt. Durch den 
Dorn wird der Kammzapfen mitgenommen und dreht 
sich wahrend des Walzprozesses in dem Kammlager. 
Der Dornwiderstand im Walzwerk wird geringer, 
wenn der Dorn sich mitdrchen kann.
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Um den Dorn in seiner Lftngsrichtung richtig 
einstellcn zu konnen, kann das Kammlager durch 
eine Stellschraube vcrschobcn werden.

Die Arbeitsweise am Dornwiderlager vollzieht 
sich nun in folgender Weise:

Der in der Ausfuhrrinne liegende Dorn wird in 
die Matrize eingesetzt, nachdem das Lagcr gcschlossen 
ist. Dann wird durch das Handrad das Kammlager 
so weit vorgedreht, daB der Dorn die richtige Stel- 
lung hat. — Am Ende des Walzprozesses liiirigt der 
Hohlblock iiber dem Dorn, der Klappbiigel kann 
geOKnet uud der Hohlblock aus dcm Dorn ausge- 
zogen werden. Nachdem ein neuer, gleichlanger Dorn 
eingesetzt ist, kann das Dornwiderlager wieder 
geschlossen werden und die Dornzentricrvorrich- 
tung hiilt den Dorn so lange zwischen den Walz- 
mitteln, bis der Hohlblock ihn unigeben hat.

Dic Dornwiderlager der 550er Wal z werke sind 
mit einer hydraulischen Vorrichtung zum Verstellen 
des Kammlagers eingerichtet.

DieOberwalze ist oberlialb der beiden Ssiten- 
waizen angeordnet u. bildet auf diese Weise den 
KaliberschluB nach oben (siehe Abb. 6). Sie wird 
ungefahr mit ^cs zwischen den Hauptwalzen 
wirkenden Walzdrucks beansprucht. Dic Drchrich- 
tung ist die gleiehe wie bei den Hauptwalzen. In 

- der Horizontalebene 145 bis 185 mm iiber dcm Zen- 
tralpunkt des Walzwerks ist die Oberwalze (Abb. 30)

derartig schrśig gelegt, daB die Bewegung in dereń 
Umfang der Schraubcnbewegung des Hohlblocks 
angepaBt ist.

tg =  23 : 380 =  0,0606 odor =  3,5°.

Da Sx erfahrungsmaBig infolge der Rcibung 
zwischen Walz- und Werkstiick und des Dornwider-

.......... J

. . .  ^  i _

.............. T

■ s S m IO  \ Anfriebsseite

Abbildung 30.
Oborwalze beim 360er Walzwerk.

standes auf ungefahr dic Iiiilfte reduziert werden 
kann, so ist die Scliraglage o =  3,5° fiir die Obcr- 
walze zweckentsprechend gewiihlt. Sodann ist auch 
dic Scliraglage der Oberwalze den Schraglagen der 
Hauptwalzen so angepaBt, daB dic Walzen und 
Lager geniigend Abstand haben.

(Fortsotzung folgt.)

Die Entwicklung des Ręchtes der Grofiindustrie 
im Jahre 1918.

Von Justizrat Dr. R. Schmidt-Ernsthausen, Rechtśanwalt beim Oberlandesgericht Dusseldorf.
(Fortsotzung von Seite 1044.)

Auf dem Gebiet des
gewerblichen Unfallrechts

tritt die ungiinstigc Wirkung des § 903 Absaf z 4 der 
Reichsversicherungsordnung immer mehr hervor. 
Zum Yerstiindnis sei daran erinnert, daB nach dem 
der Reichsunfallvcrsicherung zugrunde liegenden 
Genossenschaftsprinzip dic Rcnten auf die Schultern 
siimtlicher Unternchmer abżuburden sind. Kur in 
einem Ausnalnnefalle kann die Bernfsgenosśenschaft, 
die durch den Betriebsunfall eines versichertcn 
Arbeitcrs zu Aufwcndungen auf Grund des Ver- 
sicherungsvcrh;i'ltnisscs genotigt wird, gegen den 
Arbeitgebcr des Yerungliickten ais solchen ihren 
Riickgriff nehmen. Die Ausnahmc war nach § 96 
des Reichsunfallversieherungsgesetzcs vom 6. Juli 
1884 darauf abgestellt, daB die Genossenschaft ein 
rechtskriiftiges strafgcrichtliches Urteil bei brach te; 
wonach der Unternchmer den Unfalł vorsatzlich 
oder durch gesteigerte Fahrliissigkeit herbeigefiihrt 
hat. Diese Ausnahme zu Lasten des kriminell straf- 
baren Arbeitgebers war berechtigt. Da es von den 
Gcnosscnschaften aber ais unerwunscht empfunden 
wurde, gegen ihr Mitglicd eine strafgerichtliche 
Yerfolgung herbeifiihren zu mussen, um seine zivil-

gerichtliche Yerurteilung zu erstreiten, erhielt zu- 
folge eines in der Plenarberatung gestellten Antrages 
Opfergelt & Gen. der § 130 des gewerblichen Unfall- 
versicherungsgesetzes vom 30. Juni 1900 einen 
Zusatz, derin § 903 Absatz 4 der Reichsvcrsieherungs- 
ordnung wiederkehrt und nach wdehem der Unter
nchmer gegenuber der Genossenschaft fiir dereń 
Aufwand auch ohne strafgerichtliche Feststellung 
haftet.

Man hatte nun meinen sollen, daB, wenn das 
Strafgericlit iiber den Fali erkannt hat, diese Ent- 
schcidung fiir den Zivilrichter bindend wiire, einerlei 
ob der Angeklagtc freigesprochen oder verurteilt 
ist. Das Reichsgericht stellt sich aber auf den un- 
giinstigeren Standpunkt, daB zwar ein verurteilendes 
Erkenntnis des Stiafrichters den Zivilrichter bindet. 
und ihn zwingt, den Arbeitgebcr zum Ersatz der 
Rentcn an die Berufsgcnossenschaft zu verurteilen, 
daB aber ein freisprcchendes Urteil des Strafgerichts 
fiir den ZivilprozeB nicht in Betracht kommt uńd 
der Zivilrichtcr daher entgegen dem Strafrichter 
feststellen kann, es liege dennoch eine vorsatzliche 
oder ąualifiziert fahrliissige Hcrbeifiihrung des 
Unfalles durch den Arbeitgebcr vor, der sich infolge-
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dessen von der Berufsgenossenschaft in Riiekgriff 
nehmen lassen musse. (Entscheidungen des Reichs- 
gericlits Band 62, S. 340, Juristische Woclienschrift 
1917, S. 115). Ferner wird die Ansiclit wohl berecli- 
tigt erscheinen, daB die Berufsgenossenschaft im 
ZivilprozeB, wenn kein Strafverfahren stattgefunden 
hat, den vollen BeWeis ebenso liefern muB, wie ihn 
die Anklagebehorde im StrafprozeB zu liefern hat. 
Aber auch in dieser Beziehung hat das Reichsgericht 
die sogenannte lex Opfergelt zum AnlaB genommen, 
um die Bewei^lage des Arbeitgebers ungiinstiger zu 
gestalten. Im Gegensatz zum StrafprozeB gestattet 
namlich der Grundsatz der freien Bcweiswiirdigung 
dem Richter im ZivilprozeB, allgemeinen Erfahrungen 
oder dem Bestehen gewisser Vorschriften, z. B. der 
Unfallverhutungsvorschriften, Beweise zu entnehmen, 
die sich nur dureh Gegenbeweise erschiittern lassen 
und demńach dem Arboitgeber, der gegen die Unfall- 
verliutungsvorschrift' ycrstoBen hat, die Last des 
Gegenbewcises aufzuerlegen. In einer Entsclieiduhg 
{Juristische Woclienschrift 1911, S. 335) stellt sieli 
das Reichsgericht auf den Standpunkt, daB bei cinem 
VerstoB gegen die Unfallverhutungsvorschriften an- 
zunelimen sei, die Korperverletzung oder der Tod 
des Versicherten sei dureh die Fahrlassigkeit des 
Unternehmers verschuldet. In einer neuen Ent- 
scheidung, die demnachst in der Juristischen Wochen- 
schrift mit unseren Beinerkungen zur Veroffent- 
lichung gelangen wird, leitet der hochste Gerichtshof 
aus der Nichtbefolgnng der Unfallverhutungsvor- 
schriften eine Yermutung des ursachlichen Zu- 
sammenhanges lier. Danach wiirde also, wenn ein 
VerstoB gegen die UnfaHverhutungsvorschriften dar- 
getan ist, der in auBerem (ortlicliem und zeitlichem) 
Zusammenhang mit dem IJnfall steht, bis zum Gegen- 
beweise ais gewiB gelten, daB auch der innere ur- 
siichliche Zusammeuhang vorliegc. Demgegeniiber 
ist eine Notwendigkcit, die fiir die unerlaubten 
Ilandlungen des Zivilrechts entwickelten Beweis- 
regeln auch auf die Feststellung des strafrećhtliclien 
Tatbestandes dureh den Zivilricliter zu ubertragen, 
nicht anzuerkennen. Offensichtlich hat der Gesetz- 
geber lediglich das friiher bestehende Formerfordernis 
der strafrechthchen Vęrurteilung besęitigen wollen. 
Im Ergebnis kann diese Rechtsprechung nur dazu 
fiihren, die Unternehmer auf den Weg der privaten 
Haftpflichtversicherung zu drangen, um sich gegen 
den Riiekgriff ihrer eigenen Berufsgenossenschaft 
zu schiitzen, denn daB in einem groBen Betrieb ein- 
mal ein VęrstoB gegen die IMallvcrłiiitungsvor- 
schriftcn begegnet, wird sich nicht giinzlich Y e r -  

meiden lassen, zumal diese Vorschriften auch wieder 
einer verschiedenen Auslegung dureh die Gerichte 
falijg sind und der Gegenbeweis des mangelnden 
Ursachenzusammenhanges in den meisten ■ Fallen 
kaum zu fuhren sein wird.

Mit >
strafrechtliehen VcrIolgungen ■

im Inlande hatten wir uns wjihrend des Berichts- 
abschnittes nicht zu beschiiftigen. Dagegen gibt

uns die ungesetzliclie Verhaftung einer Reihe her- 
vorragender Industrieller

im besetzten Gebiet 
AnlaB, gegen diesen Willkiirakt mit Eritschiedenheit 
Einspruch zu erheben. Ob das Reich nach der Land- 
kriegsordnung, die den Vorschriften ilber das Volker- 
reclit angehort, zur Beschlagnalime von Fabrik- 
aulagen, Maschinen und Vorraten berechtigt war, 
ist fiir die Strafverfolgung durchaus gleichgultig. 
Denn ein vólkerrechtliches Vergehen zieht nur einen 
Schadenersatzanspruch gegen den Staat nach sich. 
Da es kein volkerreehtlielies Strafgesetz gibt, kann 
derjenige, der eine volkerrechtswidrige Handlung 
begelit, nur von seinem eigenen Staat und nur dann 
bestraft werden, wenn die Handlung nach dem Ge- 
setz seines Staates mit Strafe bedroht ist. Deshalb kann 
weder das Staatsoberhaupt, noch sein Minister, nocli 
die.Spitze der Obersten Heeresleitung, noch dereń 
Dezerncnt deswegen strafrechtlich zur Rechenschaft 
gezogen werden, und weil es kcinc strafbare Tiiter- 
schaft gibt, so gibt es auch keine strafbare Teilnahme 
in irgendeiner Form. Damit ist klargestellt, daB auch 
die Beauftragten der Obersten Heeresleitung, des 
Wumba oder der Rohstoffabteilung, welóhe diese 
Anlagen und Yorrate in Beschlag genommen oder 
fiir Rechnung des Reiches verkauft haben, nicht 
bestraft werden konneń. Da diese Personen also 
die Maschinen und VorTate nicht dureh strafbare 
Handlungen . erlangt haben, so stellt auch dereń 
Ankauf gemiiB § 259 keine Hchlerei auf seiten der 
Erwerber dar. Denn zur Hehlerei geniigt es nicht, 
daB man vom Nichteigentumer erwirbt, sondern es 
ist dazu erforderlieli, daB der Nichteigentiimer die 
Sache dureh eine strafbare Handlung erlańgt hatte. 
Deswegen ist es auch strafrechtlich belanglos, ob das 
Reich dureh die Beschlagnalime Eigentiimer der 
Gegenstiiiide geworden war. Eine strafbare Handlung 
bei G elegenheit des Abbruchs kann ebenfalls 
nicht in Frage kommen, weil die Verliafteten den 
Abbruch nicht zu leiten oder zu beaufsichtigen 
hatten, ganz abgesehen davon, daB die Leiter des 
Abbruchs selbstverstandlich sich nur 1 1 1 1 1  ilire Arbeit 
bekiimmert und vorsatzliche Sachbeschadigungen 
nicht begangen haben, wahrend Fahrlassigkeitsver- 
gehen iiberhaupt nicht in Frage stehen. Die Nieder- 
schlagung dieser gegen unverdśichtige Personen ge- 
richteten Untersuchungen und die Freila^sung der 
Verhaf teten muB daher zu den Friedensbódingungen 
gehoren.

Zu § 151 GO. sind zwei Entsckeidungen betreilend 
die strafrechtliche V erantwortlichkeit von Fa- 
brikleitern1) besonders bemerkenswert.

1) Dor Angeklagto hatte ais Leiter eines groBen 
Fabrikbetriebes eine Yorschrift des Generalkommandos 
bei Einstellung eines Eussen nicht beachtct und sich im 
Strafverfahren aul Unkenntnis der Bestimmung berufen. 
Zwar ist an sich auch die fahrlassige Zuwiderhandlung 
strafbar, jedoch fehlt der ursachliche Zusammenhang 
m it, dem rechtswidrigen Erfolg, wenn der Betrieb eine 
TeilUng der Leitung und Bcaufsichtigung erfordert und 
den Yorstłndca dieser Unterabteilungen eine besondere
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Laut ErlaB des Rates der Volksbeauftragten vom 
12. Novcmber 1918 (Reichsgesetzblatt S. 1904) 
ist das

Demobilmaehungsamt

erriehtet worden. Sein Leiterhat die zur Ueber- 
fiihrung des deutschen Wirtschaftslebens in den 
Frieden erforderlichen MaBnahmen mit den Behorden 
zu yereinbaren oder notigenfalls selbst zu ergreifen. 
Dureh Yerordnung vom 27. Noyember 1918 (da- 
selbst S. 1339) ist dem Demobilmaehungsamt die 
Ermachtigung verliehon, Zuwiderhandlungen gegen 
seine Anordnungen allgemein unter Strafe in be- 
stimmtem Rahmen zu stellen. Unter den Anord
nungen des Demobilmaehungsamtes1) erortern wir 
diejenige betreffend ein vereinfaelites Enteignungs- 
verfahren an anderer Stelle, ebenso den Acht- 
stundentag, der glcichfalls eine Demobilmachungs- 
maBnahme darstellt, wahrend die Terordnung iiber 
den Tarifvertrag vom Rat der Yolksbeauftragten 
erlassen ist. Das Demobilmaehungsamt yeroffent- 
licht seine Erlasse teils im Reichsanzeiger, teils im 
Reichsgesetzblatt. Hervorzuhcben ist die Verordnung 
vom 21. ISTovomber 1918 betreffend Umstellung 
der Betriebe auf Friedensm aterial2), wo
nach Kriegsauftrage grundsatzlich nicht mehr aus- 
zufuhren sind, der gesetzliche Anspruch auf ent- 
gangenen Gewinn wegen jnicht ausgefiilirter Kriegs
auftrage3) beseitigt, fiir die ausnahmsweise ais No.t- 
arbeiten fortlaufenden Kriegsarbeiten der Preis bis 
zur Hohe der Gesamtgestehungskosten behordlich 
festgesetzt und der Reclitsweg ausgesehlossen wird. 
Die H ochstpreise fiir Eisen, Stahl und Walzen- 
sinter sind dureh die im Auftrag des Demobjl- 
machungsamtes ergangene Bekanntmachung der 
Kriegs-Rohstoff-Abteilung vom 5. Januar 1919 
(Reichsanzeiger vom 6. Januar 1919) beseitigt und 
dureh den zur Zeit der Lieferung angemessenen Preis

Selbstiindigkoit iibertragon worden ist (Reichsgoricht,
III, Strafsenat, Urteil vom 26. Februar 1917: Sachsisclies 
Archiv fiir Rechtspflcge, Bd. 12, S. 350). Dio Yorant- 
wortlichkeit des Betriebsleiters naeh § 151 umfaBt auoh 
dio Hochstpreisfestsetzungen (Beiehsgoricht, V. S traf
senat, Urtoil vom 13. Mai 1918: Leipzigor Zeitschrift, 
Bd. 12, Spalto 1000).

1) R egistriert seien die von dor Reichsregierung 
und dom Domobilmachungsamt gomeinschaftlich orlasso- 
nen Verordnungen iiber Einstellung, Entlassung und Ent- 
lohnung gowerblicher Arbeiter bzw. dor Angestellten 
wahrend der Zeit dor wirtschaftlichen Demobilmachung 
vom 4. bzw. 24. Januar 1919 (Reichsgesetzblatt S. 8 
und 100). Dio Moldofrist fiir Arbeiter is t am 6. Fobruar
1919 abgelaufen (Naohtragsvorordnting vom 24. Januar
1919, Reichsgesetzblatt S. 99). Dio Rechtsnachfolger 
dor friiheren Arbeitgeber sind fiir haftbar orkłart (Aus- 
fiihrungsvorsohrift yom 30. Januar 1919, Roichsgesetz- 
blatt S. 133). Dio ausgewiesenen elsaB-lothringischen An
gestellten stehen den reiohsdeutschcn Zm linternierten 
gleich (Ausfiihrungsbestimmung vom 6. Februar 1919, 
Reichsgesetzblatt S. 167).

2) Reiohsanzeigor vom 22. Novomber 1918, unter 
Weglassung der Einleitung nochmals im Roichsgesetzblatt, 
S. 1323, Yoroffentlicht.

s) Wegen der Aaspriicho gogen Kriegsgesellsohaften 
vor ErlaB dieser Yerordnung vgl. dio Aufsatzo von F u c h s  
und D o liu s : Juristische Wochensehrift 1918, S. 163;
1919, S. 99.

ersetzt. Fiir Notarbeiten bilden die im letzten Viertel- 
jąhr 1918gultigen Hochstpreise die Grenze. Ueber die 
in Belgi en und Frankreich weggenommenen Be- 
triebseinrichtungen und iiber die sehiedsgerieht- 
liche Erhohung von Preisen bei der Lieferung von 
elelctrischer Arbeit, Gas und Łeitungswasser 
verhalten sich dio Yerordnungen der Reichsregierung 
vom 1. Februar 1919 (Reichsgesetzblatt S. 143 
und 135).

In diesen wie auch anderen Verordnungen ist der 
ausdriickliclie Befehl, daB das Gesetz in Yollziehung 
gesetzt werden soli, die sogenannte Sanktion oder 
Promulgation, vermieden. Sie enthalten weder die 
herkommlichen Worte „Wir befehlen. . . .  was folgt1* 
noch einen gleichstehcnden ,,Gesetzesbefehl“, der 
nach bisherigem Reichsstaatsrecht unerlaBlich ist 
und von dem in einem Yerfassungsstaat nicht wiirde 
abgesehen werden konnen. Aber im absoluten 
Staat, in dem wir bis zur verfassungsmaBigen Ge- 
staltung der offentlichen Gewalten leben, gibt es 
keine bindend vorgeschriebene Form der Gesetze, 
der allein entscheidende Wille des Machthabers wiihlt 
sich auch die Form. DaB diese Yerordnungen auch 
sachlich die Eigenschaft von Reichsgesetzen  
beanspruchen, zeigt sich darin, daB sie die dureh 
das biirgerliche Recht gewiihrleisteten Anspruche 
aus Vortragen (§ 433 BGB.) vernichten, den Rechts- 
weg Hariiber beseitigen und die dureh § 105 der Ge- 
werbeordnung nur unter dcm Yorbehalt reichs- 
gesetzlicher Beschrankungen gowahrlęistete Frei- 
lieit des Arbeitsrertrages aufheben. Eino Ueber- 
tragung des Gesetzgebungsrechtes auf das Demobil- 
machungsamt ist ausdriicklieh nicht im ErlaB vom 
12. IsTovember 1918 ausgesprochen, bildet aber die 
Voraussetzung der den obigen Reichsgesetzen ent- 
gegenstehenden Anordnungen. In § 2 ff. der Yerord
nung iiber don Tarifyertrag finden wir ferner eine 
Uebertragung von Befugnissen, die im .Hinblick auf 
§ 105 ebenfalls gesetzgeberischer Natur sind, auf das 
Reichswirtschaftsaint. Die Reichsregierung enthebt 
sich damit der Verantwortung fiir die Einzelgesetze 
der zur Durchfiihrung des sozialistischen Programms 
wetteifernden Aemter.

Fiir das preuBisehe Verwaltungsrecht weisen wir 
auf.das IMegsgesetz zur Vereinfachung der Yer- 
waltung vom 13. Mai 1918 (Gesetzsammlung S. 53) 
und die Fassung einzelner Bestimmungen der Stiidte-, 
Gemeinde- und Kreisordnungen vom 31. Mai 1918 
(daselbst S. 59) hin, Das Kriegsgesetz bringt einige 
wiclitige Abanderungen des Landesverwaltuugs- 
gesetzes und Kommunalabgabengesetzes.

Mit dem
Steuerrecht

hatten wir uns im Berichtsabsclmitt in sehr zahl- 
reichen Fallen zu beschaftigen, besonders auch in 
Hinsicht auf das Bilanzwesen und die Besteuerung 
der yersehiedenen Gesellschaftsformen. Zwei 
Falle, welche Verkelirs- und Verbrauchsabgaben 
betreffen, kommen besonders fiir die Huttenwerke in 
Betracht.

X X X V U ,39 132
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Nach'§ 3 des Reiclisgesetzes iiber die Besteuerung 
des Personen- und G iite rv e rk e lirs  vom 8. April 
1917 sind im nichtoffentlichen Giiterverkehr die 
Befórderungen auf Werkbahnen, Grubenbahnen und 
sonstigen nichtoffentlichen Bahnanlagen von der 
Yerkehrsabgabe b e f r e i t ,  wenn sie en tw ed ec  iuner- 
halb derselben g esch lo ssen en  B e tr ie b sa n la g e  
bęginnen und endigen oder wenn die Bahnanlage 
eine L an g e  von G km nicht iiberschreitet. In dem zu 
begutachtenden Falle wurden die Erze vom Behalter 
der Erzgrube iiber normalspurige Eisenbahngleise 
nach den mehr ais 6 km entfernten Hochofen be- 
fSrdert. Die Bahn ist in Lange von 5900 m Gruben- 
bahn und die anschlieBende Strecke der Hiitten- 
gleise bis zu den Hochofen miBt 300 m. Wir wiesen 
in einem Gutachten nach, daB die Erzbeforderungen 
zu den Hochofen abgabefrei sein mussen, weil es 
sich um Befórderungen innerhalb einer geschlossenen 
Betriebsanlage handelt, so daB es auf die Lange der 
Bahnanlage nicht ankonunt. Zu dem gleichen Er- 
gebnis gelangte sodann ein Aufsatz unseres Mitgliedes, 
des Syndikus der Handelśkammer Saarbrucken, Herrn 
Dr. M. S c lilen k e r, Siidwestdeutsclie • Industrie- 
Zeitung 1918, 6. Juli, S. 158, iiber die Befreiungen 
der Werkbahnen yon der Yerkehrssteuer, in dem be
sonders eingehend die Moglichkeiten erortert sind, die 
sich beim gleichzeitigen Yorhandensein mehrerer 
Werkbahnen ergeben.

Das K o h le n s te u e rg e se tz  vom 8. April 1917 
unterwirft die in § 2 aufgefiihrten Erzeugnisse, dic 
ais Kolile im Sinne des Gesetzes gelten, einer Wert- 
steuer von 20 %. Ueber die Abwalzung dieser Yer- 
brauchsabgabe bei Elektrizitatslieferungsvertragen,, 
die vor.dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossen 
sind, erstatteten wir ein Gutachten, wonach die 
Hiitte, welche ihr I lo c h o fe n g a s  z u r S tro m - 
g ew in n u n g  benutzt, den Strompreis entsprechend 
der Verteuerung des Hochofengases, die wiederum 
der Yerteuerung des Kokses entspricht, erhohen 
kann1), aucli wenn nach dem Vertrage der Strom
preis durch den Kokspreis nicht beriihrt werden soli.

Hinsichtlich des E le k t r iz i ta t s r e c h te s  machen 
wir auBer den obigen steuerlichen Bestimmungen, 
Preiszuschlagen und nachbarrechtlichen Angelegen- 
lieiten auf zwei Entscheidungen aufmerksam, die 
das Leitungsrecht betreffen2).

Auf dem wichtigen Gebiet des 
Wasserrechts

wurde unsere Beratung haufig in Anspruch genommen, 
da der vielgestaltige Rechtsstoff allenthalben er- 
liebliclie Schwierigkeiten bereitet und mit groBer 
Yorsicht beliandelt werden muB. Wegen des bereits 
im Vorj.ihrsbericht, S. 6, behandelten Planes einer

!) Sieho je tz t . die Vorordnimg uber sehiedsgericht- 
liche Erhohung von Proisen bei der Lieferung elektrischer 
Arbeit, Gas- und Lcitungswasser vom 1. Eebruar 1919 
(Reichsgesetzblatt S, 135). Ueber Zusehlago infolgo des 
fruheren W arenumsatzstempels sieho PreuBisohos Ver- 
w altnnssblatt, Bd. 39, S. 71.

2) Starkstromanlagen bediirfen keiner polizeiliehon
Genehmigung. Es empfichlt sioh aber eino solche einzu-
holen, dam it die Sichorhoitspolizei nicht aus dem Ge-
sichtspunkt berorstehender Gcfahren einschroltet. Die

groBen K ra f tg e w in n u n g sa n la g e , gegen den die 
Stadtgemeinde im Hinblick auf ihr Wasserwerk 
Widerspruch erhoben hatte, einigte man sich unter 
entsprechendem Vorbehalt auf eine Plangestaltung, 
die ein neues Genehmigungsverfaliren erforderlich 
macht. Wir wahlten den Weg, das auf Grund des 
ersten Planes eingeleitete Verfahren auszusetzen1), 
um dasselbe gegen den Widerspruch der Stadt weiter 
verfolgen zu konnen, falls sich dem neuen Plan 
irgendwelche Hindernisse von anderer Seite ent- 
gegenstellen sollten.

Bei Abwasser- und Klaranlagen, bei denen auch 
die Sicherstellung des Rechtes zur Entnahme und 
Einleitung von Wasser in Frage kam, waren die jSfach- 
teile, die in den hierbei vorgesehenen Bedingungen 
liegen, gegen den Vorteil der Sicherstellung abzu- 
wagen und u n zu la ss ig e  V o rb e h a ltsk la u se ln , 
z. B. der Vorbehalt nachtraglicher Anordnungen der 
P o liz e ib e h o rd e  bei hervortretenden Uebelstanden, 
sowie unangebrachte Auflagen zu bekampfen. Un- 
statthaft ist aucli im Verleihungsbeschlu8 ein Vor- 
behalt „unbeschadet der Reclite D ritter", da im 
Verleiliungsverfaliren iiber alle angemeldeten Wider- 
spriiche und Entschadigungsanspriiche entschieden 
wird und die Yerleihung demgemaB dazu bestimmt 
ist, dem Unternehmer eine nicht nur offcntlich- 
reclitlich, sondern aucli zivilrechtlicli gesicherte 
Bechtsstellung zu verschaffen. Nur wegen unvoraus- 
sehbarer nachteiliger Wirkungen kann dor davon 
Betroffene, der die mit der Bekanntmachung des 
Antrages beginnende Widerspruchsfrist versaumt 
hat, nachtraglich gemaB § 82 des Wassergesetzes 
Widerspruch erheben2). Dagegen kann die Ver- 
leihungsbehorde sich  s e lb s t  vorbehalten, nach
traglich erhohte Anforderungen zu stellen, und muB 
einen solchen Vorbehalt machen, wenn von der be- 
absichtigten Benutzung eine Yerunreinigung des 
Wasserlaufes zu erwarten ist (§ 47 WG.). Dem Um- 
stand, daB ein beabsichtigtes Reinigungsverfahren 
noch unerprobt sei, kann durch diese Klausel voll- 
kommen geniigend Rechnung getragen werden, 
und es ist daher nicht zulassig, aus diesem Grunde 
auch die D a u e r d er V erle ih u n g  besonders kurz 
zu bemessen. Denn der Berechtigte soli nicht nur 
gegen Eingriffe von Behorden und Privatpersonen 
moglichst geschutzt, sondern auch in der Dauer 
seines Rechtes soweit sichergestellt werden, daB er 
sein Unternehmen darauf wirtschaftlich begriinden 
und betreiben kann8).

Genehmigung ha t daiin nur dio Bedeutung, daB der An
lage polizoilicho Bedenken nicht cntgegenstehen. Not
wendig ist bei offentlichen Wegen stets dio wegepolizei- 
łieho Erlaubnis (Entscheidungen des Oborverwaltungs- 
gorichts, Bd. 73, S. 322). Wegen stadtischer StraBen vgl. 
ferner daselbst Bd. 36, S. 238, und PreuBisohos Yer- 
w altungsblatt, Bd. 39, S. 508.

J) Im  wasserrechtliehen Vorleihungsverfahren wiirdo 
dies nicht angehon (Landeswassoramt, II. Senat, BeschluB 
vom 3. Oktober 1917; PreuBisohos Verwaltungsblatt,
39. Jahrg ., S. 230).

2) Landeswasseramt, II. Senat, BeschluB vom27. Miirz 
1917: PreuBisches Verwaltungsblatt, 38. Jahrg., S. 651.

3) Landeswasseramt, I. Senat, BeschluB Tom 23. April
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y e ru n re in ig u n g e n  des Wasserlaufes sind un- 
erlaubt, wenn nicht ein Recht zu der Verunreinigung 
besteht. Bei Anlagen zur Abwiisserbeseitigung,' die 
vor dem 1. Januar 1913 bestanden haben, entscheidet, 
wenn kein besonderer Titel besteht, der eine groBere 
Yerunreinigung zulaBt, das Ma6 des Gcmcinublichcn, 
wahrend bei spater errichteten Anlagen jede Yer
unreinigung unerlaubt iśt, die einen anderen benach- 
teiligt, soweit nicht eine wasserrechtliche Verleihung 
ertcilt ist und dereń Bedingungen eingehaltcn werden. 
Fiir den aus einer unerlaubten Yerunreinigung ent- 
stehenden Schaden wird geliaftet, wenn er nicht nur 
in einer Beeintriiclitigung des Gemeingebrauches 
(§ 36 WG.) besteht. Ilaftpflichtig ist d er S ch ad ig e r 
im Falle des Verschuldens schon nach allgemeinen 
Grundsatzen (§ 823 Abs. 2 BGB.)1), wobei ihm, da 
es sich um die Verletzung von Schutzgesetzen handclt, 
der Nachweis obliegt, daB ihn kein Verschulden trifft, 
wahrend der Geschiidigte den Nachweis der Urheber- 
schaft desjenigen, den er ais Schadiger in Anspruch 
nimmt, zu erbringen hat. I-Iaftpflichtig ist ferner nach 
§24 WG. d er U n te rn e h m e r  der Anlage, von welcher 
die Verunreinigung der Anlage herriihrt, ais solcher, 
aber auch er kann sieli durch den Nachweis, daB ihn 
kein Vcrschulden trifft, befreien.

G en eh m ig te  gewerbliche Anlagen genicBen aber 
den Schutz des § 26 GO., soweit die Genehmigungs- 
bedingimgen nicht verletzt sind, und § 24 WG. greift 
daher ihnen gegeniiber nicht ein. Wenn sich- unter 
n ieh reren  Abwasserleitungcn, von denen die Yer
unreinigung herriihrt, und dereń Unternehmer nach 
§ 24 WG. in der Regel ais Gesamtschuldner haften, 
die Abwasserleitung einer nach § 16 GO. genehmig- 
ten Anlage befindet., so kann demgemaB der Unter- 
nehmer dieser Anlage gemiiB § 26 GO. zuniichst nur 
auf Einrichtung abhclfender MaBnahmen in Anspruch 
genommen werden. I-Iicrzu geniigt es aber, daB er 
eine uncrlaubte Yerunreinigung yorgenommen, z. B. 
bei einer vor 1913 errichteten Abwassereinleitung die 
Grcnzen des Gemeingebrauches iibcrschritten hat. 
Dagegen brauclit ihm nicht nacligewiesen zu werden, 
daB der Schaden des Unterliegers hierauf zurttek- 
zufiiliren sei2).

Besondere Erorterungen kniipfen sich ferner an 
den Fali, daB der Unterlieger nur insofem beein- 
triichtigt wird, ais die vermehrte Verunreinigung des

1918: PreuBisches Yerwaltungsblatt, 39. Jahrg., S. 479. 
(Funfjiihrige Verleihung dos Abwassoroinleitungsrechtes 
einer Zuekerfabrik in 30jahrigo Verlcihung umgeandert.)

*) Gilt aueh fiir Schadigungen der E isch e re i. 
Siehe oin nicht naher bezeichnetes Urtcil des Reichs- 
gerichts in der Zeitschrift fiir dio gesamte Wasserwirtschaft, 
13. Jahrg., S. 70, zu §§ 823, 831. Zum Eiseheroigesetz 
vom 11. Mai 1916 maehen wir auf dio Ausfuhrungs- 
anweisung yom 16. Marz 1918 (M inisterialblatt fiir dio 
landwirtschaftliche Yorwaltung, S. 52) und wegen der 
Wasserbucheintragung auf PreuBisches Verwaltungsbiatt, 
Bd. 40, S. 380, aufmerksam.

2) Roichsgericlit, V. Zivilsenat, Urteil yom 11. Juli 
1917: Gewerbearchiy, Bd. 17, S. 316. Ob die Schutz- 
yorkehrungen y ó llig e  Abhilfe schaffen konnen, is t nicht 
entscheidend. Eino Verschleehterung der Wasserycrhalt- 
nisso des Flusses entschuldigt nicht.

Oberlaufes ihn h in d e r t ,  dem Wasserlauf Abwiissef 
in dem bisherigen Umfangc zuzufithren. Das Landes- 
wasseramt vertritt die Ansicht, daB er diesen Nach- 
teil ais Folgę der natiirliclien Lage dulden miisse, 
bcvorrechtet also den Oberlieger1). Wir mochten 
dagegen bei einer das gemciniibliclie oder sonst er- 
laubte MaB iibersteigenden Einleitung eine rechts- 
widrige Beeintrachtigung des Eigcntums am Wasser
lauf (§ 40 WG.) ais vorliegend annehmen, dic dem 
Unterlieger dic Unterlassungsklage gewiilirt, und 
auch auf den Weg des Ausgleichsverfalirens2) nach 
§ 87 WG. verweiscn.

Was das E ig e n tu m  an Wasserlaufcn zweiter und 
dritter Ordnung anlangt, das in der Regel den An- 
liegern zusteht, so haben mitunter Gemeinden ver- 
sucht, fiir sieli ein Eigentumsrecht daraus herzu- 
leiten, daB die FluBstrecke im Grundsteuerkataster 
ais offentliches Gewiisser nacligewiesen sei. Dieser 
Umstand geniigt jedoch nicht, um die zugunsten der 
Anlieger bestehende Eigentunisvermutung zu ent- 
kriiften3). Die A n tra g s f r is t  zur Eintragung der 
aufreclitzuerhaltenden Rechte in das W asse rb u ch  
lauft am 1. Mai 1924 ab1). Wir behalten uns vor, in 
einem der niichsten Bericlite eine Anleitung fiir dic 
Antriige zu geben, falls ein Bedurfnis besteht. Die 
im Bericht Nr. 10, S. 6, erwahnte kurze Besprecliung 
des Urteils iiber den Zwangsbeitritt der Oberlieger 
zum Ruhrtalsperrenverein ist erschienen6). Sollte 
die Frage nochmals streitig werden, so werden wir 
darauf zuriiekkommen.

Ueber die Wege, die zur Beseitigung eines groBen 
Uferbruches einzuschlagen sind, bei welchem nicht 
bloBe Uferbautcn, sondern Wasserbauten in Frage 
kommen, erstatteten wir ein Gutachten. Sowohl 
wenn dem Anlieger der A u sb au  auferlegt wird, ais 
auch wenn die Gemeinde den Ausbau ubernimmt, 
bildet nach den in Betracht kommenden groBen 
Kosten und geringen Vortcilen die B e te ilig u n g  des 
S ta a te s  u n d  d er P ro v in z  an der Aufbringung 
der Gelder die gesetzliclie Voraussetzung. Diese 
Beihilfe ist hier aber geringer, wenn die Gemeinde 
den Ausbau vornimmt, weil ilir derselbe groBere 
Yorteile bringen wiirde ais dem Anlieger. Dieser 
kann sich durch Verziclit auf das Grundstiick von 
der Verplliehtung zum Ausbau befreien. Auch die 
Bildung einer W a s s e r'g e n o s s e n s c h a f t  zum Ausbau 
dos Wasserlaufes und seiner Ufer sowio zu dereń 
Unterlialtung kommt in Frage.

(SohluB folgt.)

1) Landeswasseramt, II. Senat, BeschluB vom 3. Ok- 
tober 1917: PreuBisches Vcrwaltungsblatt, 39. Jahrg., 
S. 230.

2) Vgl. R ioB: Konkurriorende Wassemutżungcn,
PieuBisches Yerwaltungsblatt, 39. Jahrg., S. 485.

3) Landeswasseramt, I. Senat, BeschluB vom 18. Ee- 
bruar 1919: PreuBisches Verwaltungsblatt, 40. Jahrg.,
S. 358.

4) Verordnung yom 13. April 1914: PreuBisehe
Gesetzsammlung, ‘ S. 64, und § 380 Wasscrgesotz. Die 
Zeitschrift fiir Wasserwirtschaft, 14. Jahrg., H eft 2, g ibt 
yersehentlich den 1. April an.

5) H e rm a n n : JuristischoW ochenschriftl918, S.635.



1080 Stahl und Eison. Umichau. 39. Jahrg. Nr. 37.

Umschau.
Bestimmung der zugesetzten Wasserdampfmenge 

bei Gaserzeugern.

Von entscheidendcm EinfluB auf don Generatorgang 
is t dio je Einheit Durchsatz zugosetzto Wasserdampfmenge. 
Die Kcnntnis und fortlaufende Angabe dieser Dampf- 
monge is t dahor fiir dcii Botriob sehr erwiinscht. In  Nach- 
stchendem soli ein Verfahron ent- 
wickolt. werden, nach welchem sich 
die zugesctzto Dampfmengo ermit- 
toln laBt.

: Bei den meisten Gaserzougern 
wird der Vergasungsluft gewóhnlicli 
orst kurz vor dem E in tritt in dio 
Brennstoffschicht 'Dampf beige- 
misoht. W'iirde dio L uft sich go- 
nau bis zur Grenzkurve sattigen, so 
ware nur notig, dic Tem peratur der- 
selben zu messen, um die cinge- 
fiilirto Dampfmongc fur 1 cbm Yer- 
gasungslult aus der Siittigungstabellc 
zu erm itteln. So oinfacho Verhiilt- 
nisso sind jedoch nicht zu erwarten.
Die Durchmischung is t yielmehr 
folgendormaBon denkbar. Die Ver- 
gasungsluft wird von dor AuBon- 
toniperatur auf dic Misckungstempc- 
ra tu r erwarmt. Die zurErw arm ung 
orforderliche Wiirmeinonge wird durch Ablcuhlung des 
zugesetzten Dampfes von dor Dampftomporatur auf dio 
Mischungstcmperatur und, wenn dieso Warinemengo noch 
nicht ausreicht, durch Kondensation oinos Teiles der 
Dampfmengo froi. D ashier-
bei kondensiorende Wasser Tr nr (°P i' +  °Pw '
scheidct in Form eines fei- *■- ~  —
nen Nohols aus, wolchor sich
durch dio ganzc Mischung liindurch ausbreitot und m it 
dor Luft in dio Brennstoffschicht gespiilt wird. Der Vor- 
gang wird durch die folgende Gloiehung bestim m t:

(op, • L +  cpw • W,) • ( tm - 1,) - | h sO' -  W,)

bilden miisscn. Boi Nichtvorhandcnsein dor Kernc tr it t  
Unterkiihlung ein. Dio Korno werden m it der L uft ais 
Staub eingefuhrt. Meistens is t die Luft jedoch nicht in 
dem MaBe staubhaltig. D er Dampf kann dann mehr 
W asser ohne Kondensation halten, ais der Dampftempe- 
ra tu r entspricht, und es wiirdo mehr W asser in dio Brenn
stoffschicht eingefuhrt, ais dio Gleichung 1) angibt.

Abbildung 1. Zur Bestimmung der Wassermengen.

N im m t man jedoch an, daB sich beide Wirkungen gegen- 
seitig aufheben, so kann man dieso Vorgange unberiick- 
sichtigt lassen.

■ Duroh Herausschreibcn von H 2 O' erhalt n(an

WO • ( t m- t , ) + W , - ( i " d ~ i » m) + W m . r B

i"n —  i" +  r,n
2)

■ 3)

Hierin bodeutet:
L =  Luftmengo,

Wj == Wasserdampfmenge in der zugesetzten Luft
mengo,

W m =  Wasserdampfmenge im Dampf - Luft - Ge- 
misch,

op[, opw — Spezifische Warnio fiir Luft bzw. W asser
dampf,

i" d, i" m =  Wiirmeinhalt dos Dampfes bei Dampf- bzw.
Mi schungstemperatur, 

t j , . tm t d =  Tem peratur von Luft, Misohung bzw. Dampf, 
ti, rm =  Verdampfungswiirmc boi Mischungstempo- . 

ratur,
ff2 O' =  Gosamte eingefiihrte Wassermenge, bezogen 

auf dio Luftmengo L.
Unborueksichtigt is t hierboi die Nioderschlagung des 

Nebels .zu W asser, welches abflicBt und nicht in die 
Brennstoffschicht gelangt. Dieso Wasserbildung tr i t t  
auch im mer ein. Dcm entgegon w irkt jedoch die Uebor- 
sattigung der Mischung m it Wasserdampf. Nobelbildung 
bei Abkiihlung wird, abgesehen von elektrischen Wir- 
kungon, durch das Yorhandensein von K erneń eingeleitot. 
Da uber einer diinnen Flussigkeitsschicht ein niedrigerer 
Dampfdruck besteht ais iiber Tropfen, so geht die Yer- 
flussigung an benetzton Teilehen, den Kondensations- 
kernen, bessor vonstatten, ais wenn sich d irekt Tropfen

Legt man die Siittigung der eingefiihrten Luft m it 
o = 0 ,5 ,  und den Zustand des eingefuhrten Dampfes 
nach der Drosselung m it 1000 trocken gesiittigt fest 
so bleibcn ais verandcrte Faktoren die Lufttom peratur t  
und dio M ischungstemperatur t m. Man kann also schroibon: 
H30 ' =  f (tj, tm). Naoh Messung dieser beiden Kom- 
ponenten is t os dann ohno woitoros moglich, nach Glei
chung 2) dic Wassermenge zu bostimmon. Auf dor Abb. 1 
konnen dio W erte unm ittelbar abgelesen werden. Dio 
Ordinatcn stellen die Lufttomperaturen dar. Die Misohungs- 
tom peraturen sind in Form einor Schar von Linion auf- 
getragen, welcho zwischen den in Betraclit kommenden 
Temperaturen nahezu geradlinig verlaufen. Dio Abszissen 
geben die durch Gleichung 2) bestimmten Wassermengen 
an, und zwar is t alles auf 1 cbm trockcne L uft bei 0° 
760 mm QS bezogen.

Besteht das erzougte Generatorgas u. a. aus C 02, 
CO, CH4j N2 und bezeichnen dio chomisehen Zeichcn 
gleichzeitig den Prozontgohalt des Gases an diosen Stoffen, 
so ergibt sich dio Gasmengó aus 1 kg Kohlenstoff zu

;G = 100 22,41
12

L = =  2,365
N
~C’

C 02 -f- CO 4- UH, 
und dio Luftmengo fiir 1 kg Kohlenstoff zu

i i  100 22,41
79 C02 +  CO *t  OtjLj 12

worin C dio Summę der kohlenstoffhaltigen Gasantoilo 
bedeutot. Dio zugesetzte Wassermenge fiir 1 kg Kohlen
stoff is t dann

H20 -=  IL O '-2,365- f* . . . . . 3)
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Schwankt ~  in nioht zu groBen Grcnzen und m ulti

pliziert man den M ittelwert dieses Quotienten m it 2,365, 
so erhiilt m an eino Konstanto K , und Gleichung 3) lieBe 
sifch schreiben

HjO =  H 20 ' • K ; H ,0 ' JtV
Man h a t dann in H 20 ' d. i. dio Wassermcngo fiir 1 ebm 
Vorgasungsluft, eino direkte yerhiiltnismaBigo Angabe 
des Dampfzusatzes je E inbeit Durclisatz.

Ein Beispiel zeigo die Anwendung. In  einem ICerpely- 
Drolirost-Gaserzeuger wurdo bei Beschickung m it Klein- 
koks folgendes Gas orzeugt: C02 5 ,0 % ; 0 2 0 ,6 % ; 
CO 21,2-%; H 2 12,6% ; N2 60,6 %  ais Rest. Ferner 
wurdo gemessen: Lufttem peratur 21 ,5“, Mischungstem- 
peratur 45 °. Abb. 1 ergibt fiir I I20 ' =  93,5 g jo cbm.

Aus der Gasanalysc ergibt sich —  zu — =  2,31 und
O 2(i,w

somit wird
H 20  =  93,5 • 2,365 • 2,31 =  512 g jo 1 kg Kohlenstoff. 

Nach der Sattigungstabello kann 1 ebm Luft bei 
45 0 83,8 g W asserdampf halten. Dio Mischung is t also 
iibersattigt und cs sind 93,5 — 8 3 ,8 =  9,7 g Wasser 
nebelfórmig in dersolben enthalten. Dio Mengo des Nebels 
fiir vcrscliiedene AuBenluft und Mischungstempcraturen 
zoigt Zahlentafel 1.

Zahlontafol 1. N eb e lm en g e .

Mischtemperatur

20 25 30 35 40 45 50

— 10 13,6 17,1 19,6 21,5 22,1 24,5 27,1
i*
3
"5 i  0 9,1 12,1 14.3 14,0 17,1 19,7 22,2
oo,
Eo 10 4,3 7,1 9,4 l i , 5 12,5 14,7 17,2

3
1-3 20 — 2,1 4.6 7,0- 7,6 10,0 12,3

25 — — 2,1 4,5 5,1 8,7 9,9

18,9 25,9 34,9 47,0 62,9 83,8 111,3

Die untersto wagorechte Spalto gibt den Wassor- 
dampfgehalt des aus 1 cbm von 0 0 durch Siittigung ent- 
standenen Volumons an. Dio Nobolmengo kann, wie

Zahlentafel 1 zeigt, 
erhebliche Werto an
nehmen, in don ge- 
gebenen Grcnzen bis 
zu 75 %  der Wasser- 
dampfmengc.

F ur dio Messung der 
Misehungstomperatur 
yerwondetmanzweck- 
nuiBig ein Pyrometer 
m it Fem leitung, wo- 
bei das Zeigergehause 
auf der Stochbuhne 
neben dem Dampfyen- 
til angebracht wird. 
Das den zu messonden 
Temperaturen ausge- 
setzte Tauchelement. 
rauB gegon Strahlung 1 

gcschutzt sein. Um dio tatsachliche Misehungstomperatur 
am Anzeiger zu erhalten, is t es zwcckmiiBig, die Kammer 
unter dem R ost moglichst groB zu machen, und die Ver- 
gasungsluft tangential eintreten zu lassen.

Der Bedienungsmann auf dor Stochbuhne muB 
jedoch die zugesetzte Dampfmenge sofort ablesen konnen. 
Ein Ybrschlag fiir einen A pparat zur Anzeige dersolben

is t in Abb. 2 schomatisch gezeichnet. Das Tauchelement a, 
das don Mischungstempcraturen ausgcsetzt ist, erhiilt 
Aetherfiillung, das Taucholement b fur die Lufttem peratur 
eine solche m it Wassorstoffgas odor Quecksilber. Das 
Element a  ist durch oin ICapillarrohr m it der Membrano o, 
das Elem ent b unm ittelbar m it der Membranę d ver- 
bunden. Die Tomperaturandorungen und dio dam it zu- 
sammenhiingenden Ausdehnungen und Zusammenzie- 
hungen der FiUlungsmedien in don Tauchelementon werden 
durch dio Membranen auf eine, Hebelkonstruktion iiber- 
tragen, welche sodann dio aus den Temperaturen sich 
ergebenden Wassermengen auf einer Skala oderllegistrier- 
rollo anzeigt. Es ware zu wiinschcn, wenn oino Apparate- 
bauanstalt sich m it der Ausfiihrung des Apparates befassen 
wurdo. Max Radtke, Essen.

Fortschritte der Metallographie.
(Oktober bis Dezember 1918.)

1. A llgem eines .
Die M e ta llo g ra p h ie  u n d  do r K rieg  betite lt Z ay 

J e f f r i e s 1) eine Abhandlung, in der er sich .iiber die 
W ichtigkoit des Mikroskops, iiber dio Vorwendung dor 
Metallographie wahrend des Krieges und iiber neue und 
besondere Betiitigungsfclder dieser Wissenschaft ergeht. 
In  den verflossenen Kriegsjahren wurdo die Hauptmengo 
des horgestellten Stahles fur Kriegszwgeke gebrauch!, 
und vielo Stahlyerbrauchcr, wio boispiolsweise Automobil- 
und Flugzougherstoller, Schienen-, Werkzeug-, Geschiitz-, 
Granaten- und Panzerplattenfabrikanten kontrollierton 
die Qualitat ihres Baustoffes und ihrer Erzcugnissc auBcr 
duroh Zug- und Hiirtevorsuche durch metallographische 
Untersuchungen. An Hand der unter dom Mikroskop 
beobachteten Anordnung und Mengo dor yorschiedenen 
Gofiigebestandtoilo in den Metallen lassen sich dereń 
Eigenschaften boziiglich ihres Vbrhaltens besser voraus- 
sohon ais durch irgendwelche andoro physikalisehc Vor- 
suehsproben. Die metallographischon Kontrolluntcr- 
suchungen werden heutzutage in ausgedehnter Weise 
auf Eisen-, Messing-, Bronze- und AluminiumguB an- 
gewandt. Dio Priifung dos Aufbaues einiger Aluminium- 
legierungen h a t in hohem MaBe zur Kenntnis der Eigen
schaften und Kontrollo derselbon beigotragen. Neu is t 
dio wiihrond der letzten Jahre eingesetzte Warmebehand- 
lung von Aluminium. Einige Logierungen dieses Metallos 
besitzen kritische Punkte und konnen gehśirtct und in 
der Festigkeit gostoigert und zu glcicher Zeit durch ge- 
eigńete Wiirmebehandlung dehnbarer geiraoht worden. 
Gewalzte Aluminiumlegierungcn sind heutzutage gefertigt 
worden m it einer Zugfestigkeit von 38,5 kg/m ma und 
20 % Dehnung auf 50 mm. Ein ancleres Bctiitigungsfeld 
fiir die Metallographie is t dio Entwicklung neucr und 
besserer Erzejgnisse. Zuwoilen sind diese Entwicklungen 
Zufallsergebnisse, allgcmein jedoch die Ergebnisse systc- 
m atischer wissenschaftlichor Arbeit. Im  Zusammenhang 
hierm it fuhren viele groBe Indostriewerke Untersuehungs- 
arbeiten aus, um bessere Legierungszusammensctzungen 
und bessere Bchandlungsarten ausfindig zu machen. Ins
besondere sind groBe SchritŁo unternommen worden zur 
Herstellung und Behandlung von Sonderstiihlen fiir den 
Bau yon Flugzeugmotoren und Panzerplatten. Einzel- 
hoiten liieruber sollen je tz t nach KriegsschluB ver- 
offentlicht werden, und es kann auch nunmebr ers t die 
ganzo GroBe und W ichtigkoit dieser metallographischen 
Entwicklungsarbeit entsprechend gewiirdigt werden.

2. P r i ifu n g sy e rfa h re ii-  
• Boreits zu yerschiedenen Mulen2) sind an dieser Stello 

dio Versuohe erwahnt worden, die darauf hinzielten, die 
Rontgenstrahlen zur Motallprufung horanzuziehen. Wei* 
torein teressante Beitragc sind im Centralblatt der Htltten-

!) Chem. Met. Eng. 1918, 28. Sept., S. 518/9,
2) St. u. E. 1917, 15. Nov., S. 1055; 1918, 10. Jan., 

S. 39.
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\ Abbiidung 2. Apparat zur, Anzeige der 

zugeactzten Dampfmenge.
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und Walz werke1) aufgezeichnet, dio die neuesten P o r- 
so h u n g en  a u f  dem  G eb io te  d e r  R o n tg o n m e ta llo -  
g ra p b ie  zusammenfas^en,

Diinnere Metallteile von 20 bis 30 mm Dioke machen 
bei der Untersuchung keine Schwierigkciten. T)ie ge- 
wonnenen Bilder sind klar und deutlicli; dic in  dem GuB- 
stiłck onthaltenen Blascn gcbcn sich ais dunklo Plecken 
zu erkennen. Risse, die erst nachtriiglich beim Abkiiblcn 
des Stiickes auftreten, sind fast gar nicht festzustellen, 
nur dann, wenn diesclben dom Gang dor Strahlen parallel 
und nicht quer zu domsclben laufon. D as Schiitzungs- 
vermogen in  Bezug auf die Tiefo, in der der Fe hier zu 
suchen ist, nimmt m it dor Haufigkoit der Beobachtungcn 
zu. Klaro und deutliche Bilder von Blasen ohno ver- 
sohwommene Bander bedeuten, daB die Blaso nicht tiof 
liegt, wahrend umgokohrt tiefer liogondo Fohlcr ver- 
sohwommeno Bilder orgoben, die von oinom Ilof umgebon 
sind. Daboi is t dio Tiefe stots von der Platto aus zu 
bourteilen, dio in  don moisten Fallen untor dom Ui.tor- 
suehungsstiick liegt.

Eine genaue Angabo uber die Lago dor Fohlstelle 
g ib t eino einfaebe geoniotrischo Bctrachtung, dio auch 
oft boi der Tiofonbestimmung eines in den menschJichcn 
Korper cingedrungenen Frem dkorpers gobraucht wird. 
Man macht oine Aufnahmo und schiobt dic Rohro parallel 
m it der P latte  und m it sich selbst woiter uiid macht, 
ohne etwas an dor Platto odor dor Lago des GuBstiickcs 
zu andern, eino zweito Aufnahmo auf derselben Platte. 
Die boiden Strahlcngange, die Entfernung dor Bildor 
auf dor Platto und dio Entfernung der boiden Punkto 
in  der Rontgenrohro in don bcidon Lagon, yon denen dio 
Strahlen ausgehen, bilden dann zwoi iibnlicho Dreiocke, 
die eine gemeinsamo Spitze habon. Dieser Eckpunkt 
is t der M ittelpunkt der Blaso. D a die photographische 
Platte m eist auf dem Tisch6 liegen wird, auf ihr das zu 
untorsuchende GuBstiick und in oińigor Entfernung dar- 
tiber die Rontgenrohre, so entsteht oin oberes und oin 
untoros Droieck. Von dem gemeinsamen Eokpunkt in 
der Blaso denkt man sich oino Hobo h, auf dio Grundlinio a 
des oberon Droiecks gefiillt (a is t dio Entfornung dor 
boidenRohrcnlagen), ferner dio Hohe ht auf dio Grundlinieb 
des untoren Dreiecks (b is t die Entfernung dor beiden 
Bilder der Blasc auf der Platto). In  iihnlichen Droieckcn 
ycrhalten sich die Hohen wie dio zugehorigon Grundlinion, 
also hj : h8 =  a : b. In jeder richuigon Proportion aber 
yerhiilt sich die Summo dos orsten und zwoiten Glicdos 
zur Summo dos dritten und viorten Gliedos wie das zweito 
zum yierten Gliedo, also

h j +  h2 : a  +  b =  h 2 : b, und 
h _  (hi +  h,) • b 

2 a +  b
die GroBe h, +  ht ist dio Entfornung dor Platto  von 
der Rohrc, b und a +  b sind leicht zu messen, somit 
ist h2, die genaue Entfernung der Blase von dor P latte, 
fest bestimmt. In  don meisten Fallen wird aber eine 
derartige genaue Bcstimmung dor Lago dor Blase gar 
nicht uotig soin, da ein Vorbandensoin i  on GuBfehleri; 
geniigt, um das Stuck ais minderwertig oder unbrauchbar 
zur weiteren Yerarbeitung anzusehen.

3. P h y s ik a lis c h - th c rm is c h e s  V e rh a lte n .
Eine Reihe von Untersuchungen iiber die U m w and- 

lu n g e n  in  E iso n  u n d  S ta h l2) stellten  m ehr oder 
woniger bekannto japanische Forscher an. H o n d a , 
T a w a ra  und T a k a g i untersuchten sechs Kohlenstoff- 
stiihlo und sechs Sondsrstahlc magnetisch, thormisch und 
motallographisch auf ihre Umwandlungen bei hohen Tem
peraturen. Was dio sechs Kohlenstoffstiihlo betrifft, dio 
zwischen 0,1 und 1,22%  C cnthielten, so wurdo dio

ł ) .,Die ULtorsucliung der Metalle durch Róntgcn- 
strahlen", Centralbl. d. II. u. W. 1918, Heft 29. S. 581.

*) The Iron and Coal Trados Review 1918, 23. Aut., 
S. 213.

unstoto Veriindorung der Magnetisierung im eutektischen 
Punkte sógar boi dom Stahlo mit dom geringsten Kohlen
stoffgehalt beobachtet, wahrend in Stiihlen m it mehr 
ais 0,8 %  C im eutoktischen P unk t oin groBor Teil der 
Magnetisiorung boim Erhitzen verloren odor boim Ab- 
kiihlon wiedcrgcwonncn wurdo. Die Wdrmoentwicklung 
odor -absorption boi dor eutoktischen Umwandlung war 
sehr groB. Dio eutoktischen Punkte lagen beim Erhitzen 
allgemein 30 bis 80° hohor ais boi dor Abkuhlung. Fur 
alle sechs Kohlenstoffstahle wurdo dio magnetische Um
wandlung von roinom Zcmontit sowohl boim Erhitzen 
ais boim Abkuhlon in  Niiho von 200 0 beobachtet. Dio 
sechs Sondorstiihlo waren alle deutschen Ursprungs. Boi 
fttnf von diesen Stiihlen gab os in don Erhitzungskurvcn 
bis 9000 zwoi Hochstpunkto. Dio Lago derselben war 
unabhiingig von don wiihrend der yorhorgohcndon E r- 
hitzung crrcichten Hochsttomporaturen. Ein Punkt wurdo 
der Aa- odor magnetisclion Umwandlung, der andero dor 
Aj-Umwandlungzugcsohrioben. In  den Abkuhlungskurvcn 
aller dioser fiinf Sondorstiihlo t r a t  der kritische Punkt A t 
bei derselben, dor Punkt A 3 abor boi oiner niodrigoren 
Tem peratur ais in den Erhitzungskuryen auf. In  oinigen 
Fallen ficlon dio Punkte Aj, und A, in den Abkuhlungs- 
kurvon zusammen. Dor sechsto Sonderstahl, oin Bocker- 
scher D iam antstahl, wios, wio die sechs Kohlenstoffstiihlo, 
dio magnotischo Umwandlung von roinem Zementit so
wohl bei der Erhitzung ais bei der Abkuhlung boi .un
gofiihr 200 0 auf.

In einom weiteren Bericht yoroffontlicht H o n d a  
dio Ergobnisso soiner Untersuchungen iiber dio Be- 
stimmung dor Tem peraturen, bei denen die umkehrbarc 
A,-Umwandlung in Kohlenstoffstiihlen boi sohr langsamer 
Erhitzungs- und Abkuhlungsgeschwindigkoit stattfindet. 
Dio Versuche wurden nicht durch thormische, sondern 
durch magnotischo Messungen an oinom niedriggokohlton, 
,,hotyotetu“ genannten Stahl m it 0,29 %  C und an 
zwolf ICruppschon Kohlonstoffstahlon m it 0,14 bis 1,50 % C 
erledigt. Dio Untersuchungen orgaben, daB in Kohlen
stoffstiihlen, dio andere Boimengungon ais Kohlenstoff 
onthalten, dio Aj-Umwandlung, wio langsam auch die 
Erhitzungs- und Abkiihlungsgeschwindigkoit soin mag, 
nicht umkohrbar iśt. Wohl um kchrbar is t sio jedoch 
bei roinem Kohlcnstoffstahl. Dio Tem peratur der u’ii- 
kehrbaren Aj-Umwandlung fiir Kohlcnstoffstahl is t 727 °. 
Bei einor iiuBcrst langsamen Erhitzungs- und Abkiihlungs- 
geschwindigkoit fallen die Punkte Ac5 und Art zusammen 
odor kommen sioh sehr naho. Boi unroinon Kohlenstoff- 
stiihlen ist dor Punkt A rt yiol niedriger ais der Punkt Ac,, 
selbst boi iiuBerst langsamer Erhitzungs- und Abkiihlungs- 
geschwindigkeit. Dor Unterschied in den kritischen Tem- 
peraturen hiingt von dor Mengo der Boimengungon auBer 
Kohlenstoff ab. D er Punkt A r, is t unabhiingig von der 
bei der vorhorgchenden Erhitzung orroichten Hoehst- 
tem poratur. In  allen untersuchten dreizchn Stiihlen war 
dio magnotischo Umwandlung des Zemontits wahrnehm- 
bar; dio Intcnsitiit derselben wiiehst m it dom Kohlen
stoffgehalt, ihr kritischer Punkt liegt boi ungofiihr 210 °. 
Honda schliigt vor, dioso Tom peratur ais A„-Punkt zu 
bezeichnen. Eino untersuchto Probo roinen Eisens mit 
nur 0,009 % C zeigte dio magnetische Umwandlung dos 
Zementits nicht.

E in d ritte r Bericht yon H o n d a  und M u rak am i 
befaBt sich m it Untersuchungen von Wolframstahl. Die 
durch magnetische, therinischo und metallographische 
Priifungen erhaltenon Ergebnisse geben, wenn sio auch 
im groBon und ganzen nichts Neues bioten, oino klaro 
und deutliche Uoborsicht Uber das Gofuge von Magnot- 
stalil und dic Voranderung derselben durch dio Wiirme- 
behandlung. Ein yiertor Bericht ondlich von H o n d a  
und I s h iw a ra  g ib t die Ergebnisso magnotischer U nter
suchungen der A3- und A1-Umwarullungen in reinom 
Eisen und Stahl wieder.

Auf Grund der in don vorgenannten Berichten or- 
haltonen D aten sind in Zahlontafol 1 die umkehrbaren 
Temperaturen der fiinf in Eisen und Stahl auftretenden
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Umwandlungon zusanunongestellt. Boi reinom Eison 
treten  nur dio drei Umwandlungon A ., A 3 und A4 auf; 
boi KbhlenstoffstiilUon gibt es dereń fiinf, von denen 
sioh Aj, A3 und A , iibor oin bostimmtes In tervall or- 
strocken, hinreiohond langsame Erhitzung und Abkiihlung 
vorausgesetzt.
Zahlontafol 1. U m w a n d lu n g o n  in  E is o n  u n d  

S ta h l .

Umwandlung Temperatur 
0 C

Natur

Aq . . . . 215 Magnotischo U m w andlung 
von Zomontit.

A, . . . . 727 Eutektischo Umwandlung.
A2 . . . . 800—780 Magnetischo U m w andlung 

von Eisen und Stahl.
A3 . . . . 903 U m w andlung a — 7 .
A4 . . . . 1390 U m w andlung 7 — 0.

Dic Eisen-Kohlonstoff-Legierungen besitzen eino aus- 
gepriigto Ncigung, zu instabilon K ristallarton zuorstarren  
und in diesem Zustande zu vcrharren. Ih r Verhalton 
kann m it Hilfe dor Annalime orkliirt wordon, daB die Kri- 
stallisation gcschmolzoner Eisen-Kohlenstoff-Lsgierungen 
nach zwoi Systemen vorschiedcnor Stabilitiit von dom ais 
stabil angosohonon Systom Eisen-Zementit crfolgon kann. 
R. R u e r  und F. G o o ro n s1) lmbon durch Beobaclitung 
des Vorhaltons dos Zomontitcutoktikums boi wioderholter 
Schmelzung und Erstarrung den unmittolbaren Nachweis 
dos Vorhandenseins zwoier vorschicdoner eutektischor 
Horizontalen im Eisen-Kohlenstoff-System erbracht. Zu 
dcm Nachweis eignet sich am boston eino Legicrung 
mit etw a 2% %  C, d ie  auch bei verhaltnismiiBig 
langsamor Abkiihlung aus dem Sehmelzflusso zuniiohst 
weiB e rs ta rrt. Auf der orsten Erhitzungskurvo oinor 
solehen Legicrung t r i t t  oin oinziger, boi 11-16° liegender 
H altepunkt auf, dor, wie dio Untersuchung des Gofiiges 
ergab, der Schmelzung des Zomentiteutcktikums ent- 
spricht. Boi dor wiederholten Erhitzung und Abkiihlung 
geht das Zementiteutoktikum allmiihlich vollstiindig in 
das Graphitcutektikum iiber. In  dem MaBe, in dem 
dieses geschieht, vcrm indert sich die Dauer dos der Schmcl- 
zung des Zomentiteutcktikums ontsprcchcnden Halte- 
punktos bis zum vólligen Vcrsohwindcn; dafiir erscheint 
und vorstarkt sich in gloichom MaBo oin bei 1153 0 liogon- 
der H altepunkt, der der Schmelzung des Graphiteutek- 
tikums ontspricht. W ahrend dio Erliitzungskurvon dioso 
Aenderung erleiden, bleiben dio Abkuhlungskurvcn von 
dor zweiten E rstarrung an ziemlich unveriindort und 
weisen oinen innerlialb woniger Grade sohwankonden 
H altepunkt boi 1144° auf. D am it auch Legierungen 
mit 3 %  O und mehr das charaktcristischo Vorhalten der 
2 J4 prozentigen zoigen, is t os im allgomeinen notig, sio 
schneller ais dieso aus dom SehmelzfluB erstarron zu 
lassen. Das Wachsen dos zwoiten HaltepU nktesauf ICosten 
des orsten erfolgt um so schnoller, jo kohlcnstoffroicr 
die Legierungen sind. Dio beobachtoto Lago der beiden 
Haltepunkto auf dor Erhitzungskurvo, 1146° fiir den 
unteren und 1153° fur den oboron, liofern eino oboro 
Grenzc lu r die wahren, d. li. dem Gleichgewicht ent- 
sprechenden Sehmelzpunkte des Zemcntit- und Graphit- 
outektikums. Eine untore Grcnze lieB sich m it Hilfe 
geeigneter Abkuhluugskuryen erm ittoln, sio lag in  beiden 
Fallen 2 0 untor der oboron Grenzc. In  A nbotracht der 
Geringfugigkeit dioses Unterschiedcs orgeben sich ais 
Glcichgewichtsteinperaturen fur dio Schmelzung und E r
starrung dio Mittelworto der entsprochendon Grenz- 
tem peraturen: 1145° fiir das Zomontiteutektikum und 
l l 0 2 ° fiir das G raphitcutektikum . Dio beiden cutek-

1) „Dio Schmelz- und Erstarrungstem poratureu der 
eutektischen Eisen-Kohlenstoff-Lcgierungen und die Ent- 
stehung des grauon Rohoisens", Chemiker-Zcitung 1918, 
5. Okt., S. 485.

tischcn Sohmelztemperaturen konnen jede einzoln und 
auch zusammen auftreten, jo naclidom dio yorhorgohendo 
Erstarrung dos Eutektikum s nur nach dom Zcmentit- 
systom odor blofl nach dom Graphitsystom odor nach 
boidon Systemen gloichzeitig erfolgt ist. Dam it is t der 
Nachweis zwoior vonoinander unabhiingiger, d. li. zu zwei 
vorschicdonen Systemen gehorender eutektischor Tom- 
poraturen erbracht. Die K enntnis der wahren Schmelz- 
punkto dos Graphit- und Zcm entiteutektikums habon die 
Moglichkeit ergeben, dio violororterte Frago der Bildung 
des G raphits oder genaucr dos Erstarrungsgraphits in 
grauom Roheisen zu boantworten. Dic moiston Metallurgcn 
waron dor Ansicht, daB boi Erstarrung dio Ausseheidung 
dos G raphits nicht unm ittelbar aus der Schmolzo, sondern 
durch nachtraglicho Zorsetzung schon ausgoschiodoner 
ICristallarten, dor Eisenmischkristallo odor des Zoinentits 
orfolgo, eine Auffassung, dio in der alton Regel, daB 
Rohoison iminor zuerst weiB o rstarrt, ihren Ausdruck 
gofunden hat. Dor Umstand, daB boi grau erstarrtom  
Roheisen m it untor- und ubercutektischcm Kohlenstoff- 
gehalt die eutoktische Erstarrung hiiufig zwischen 1147° 
und 1150°, also oherhalb des Schmelzpunktos des Zemen- 
titeutoktikum s erfolgt, in Verbindung m it dom Verhaltcn 
des Zcihontiteutoktikuins boi der Erhitzung bis an den 
Schmolzpunkt boweist aber, daB sich der G raphit un
m ittelbar aus der Schmolzo ausscheidet.

Untorsuchungon von A. M. M aslo ff1) iibo r dio 
a l lo tro p is c h o n  U m w a n d lu n g o n  u n d  d a s  K le in -  
gefiige  v o n  C h ro m n ic k c ls ta h l ergaben, daB Chrom- 
nickolstahl m it 0,5 % C, 1 bis 2 % Cr und 1 bis 4 %  Ni 
nach oiner langsamen Abkiihlung oin troosto-porlitisches 
oder perlitischos Goliige aufwoist. Dio Vbriinderungen 
der Erhitzungsgoschwindigkoit dieses Stahlos haben koinen 
deutlichen EinfluB auf die Uiuwaudlungstomporatur von 
a-Eisen in y-Eison. Dio Abkiihlungsgeschwindigkeit des 
Chroinnickclstahles hat eine auBorgcwohnlich wichtigo 
Wirkung auf don Punkt Ar,. Veriindert man diese Ge- 
schwindigkcit innorhalb goringor Grcnzen, so kann man 
fiir den Stahl oinmal oin perlitischos und das andere Mai 
oin martensitisohos Gefiige orlialton. Der Niekelgehalt 
hostimmt dio Lage des Punktes A r,; iibrigens kann man 
dieson Punkt nur boi sehr langsamor Abkiihlung bo- 
obachtcn. Jo hoher dor Niekelgehalt ist, um so groBor ist 
dio absoluto Abnahme der Arj-Umwandlungstcmperatur. 
Dioscr EiniluB des Nickols is t bekannt und wurdo beroits 
1914 von H. M o y e r2) zahlonmiiBig durch planmiiBigo 
Untorsuchungon an Nickolśtahl fostgelegt. Das Chrom 
w irkt abschwiiehend auf die Zerlegung der fosten Losung 
von Eisen-Kohlonstoff, was sich praktisch  durch eine 
Abnahmo dor Umwandluugstomporatur ais Funktion der 
Abkiihlungsgoschwindigkoitcrkonntlich maoht, dorart, daB 
oin an N ickelarm er Stahl, aber m it hinreichendem Clirom- 
gchalt, Luftabschreekung annimmt. Das Chroni vorfeinert 
das Gofuge des Stahles und erhoht seine Hoinogenitiit 
und Hiirte. Bei Erhitzungstem peraturen von hochstens 
750 bis 1150“ schwankt dio Umwandlungstempcratur 
eines Stahles m it 1 bis 1,75%  Cr. nur wenig.

F. M a rte n s3) und R. K u h n o l4) bringon Vcroffent- 
lichungen iiber d as V c rg u tc n  des E ise n s , worin sic 
Bekanntes iiber die allgemeinen Vorgiinge und Zweckc 
des Vorgutcns erortern. W ahrend Milrtens nur dio Vcr- 
gutung im engston Sinne, <1. i. H arten und Anlassen 
behandelt, geht Kiibnol w eiter und bospiucht jede MaB- 
nahiue verschiedenstor A rt, das vorhandone Goiiigo eines 
M atcriales dera rt zu vorfeinorn, daB dio dom lotzteren 
zustehenden mcchanischcn Eigenschaften inoglichst weit- 
gehend verbesscrt werden, d. i. Gluhen, Schmiedon,

*) Revuo do Mótallurgic 1918, Jan./Fobr., S. 37/44;
Revuo de la Soo. Russo do Mćtal 1915, S. 495, 515.

2) St. u. E. 1914, 20. Au?„ S. 1395.
3) Organ 1918, 1. Okt., Ś. 295/300.
4) Die Werkzeug-Maschine 11. Nov., S. 370/3; 

21. Nov., S. 383/4.
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Walzen, H artcn und A nlasseu.Kaltbearbeitcn, Zementieren 
und Tem pera.

Ein beaonderes W ii ,rm e b e h a n d lu n g sv e r fa h ro n 1) 
wendet die F irm a H. Fuller & Company, Sheffield, an. 
D as Verfabren besteht darin , daB alle eine Warmebohand- 
luug erfordernden Mascliinentęile, gleiohwohl, ob diese 
aus Sehnelldrehstahl oder aus legiertem  Stahl, Kohlen- 
scoffstahl oder niehteisenbaltigem Metali gefertigt sind, 
eingetaucht werden in oin Bad von durchsichtigem ge- 
schinolzenen Metallsalz, das eine neue und besondero 
Zusammensetzung hat. Folgcndo viorSalznormalqualitiitcn 
werden gogenwiirtig von dor Firm a horgestellt: 1. ein 
Sohnelldrohsalz m it einom Schmelzpunkt von 930 bis 
1300 0 zum Hiirten von Werkzougon aller Klassen Schnell- 
drehatahles, 2. ein Salz m it einom Schmelzpunkt von 700 
bis 950° zum Erhitzcn von Workzeugen aus StahlguB, auf- 
gokohltem Stahl und versehiedcncn Teilen von Motoron 
und Flugzeugmaschinen, 3. oin Sondcrsalz m it einem 
Schmelzpunkt von 450 bis 7500 fiir die Behandlung 
boi niedrigen Tem peraturen, wie Normalisicren u. a. in., 
und 4. endlich oin Gluhsalz m it einom Schmelzpunkt 
von 200 bis 450°, ver«cndbar zum Gluhen von Fedorn 
und iihnlichen Teilen, sowie zum Abschrecken von Sehnoll- 
dreksta'hl. Salzo m it nooh niedrigeron Schmelztompera- 
turon ais das Gliihsalz worden nioht horgestellt, da Ocl 
zweckdienlicher fiir niedrige Tem peraturen Yorwendct 
wird.

Das nioht von dor Hand zu woisonde Fullcrsoho y e r
fahren b irg t zwoifellos viole Vortoilo in  sich. E s ver- 
liindert- vqllstiindig dio Osydation, Entkohlung, Zunder- 
und Blasenbildung auf don Oberfliichen und bringt oine 
gleichmafiigo Oberfliichonhiirto korvor. Es vorringort 
das Werfen des Arbeitsstiickes, und da das Metali vor 
Einwirkung jeglicher schiidliohor Gase geschiitzt ist, so 
yerhutct das Yerfahren jede Benachteiligung der Stahl- 
oder M ctallqualitat dureh zulanges Eintauchonodor Uober- 
hitzen. Weitorhin erfordort das Vorfahren kcino langen 
Erfahrungon. E s verringort dio notwondige Ofenanzahl 
infolgo der groBeren Goschwindigkoit, m it der dio Arboit 
goloistet werden kann. Unrichtigos H artcn is t so gut 
wic ausgeschlossen. Das Yerfahren is t praktisch nur 
Spielerei; dio Salze sind durehsichtig, das untor Be
handlung stehende Stiick is t wiilirend der ganzen Er- 
hitzuug bis zu der Zeit sichtbar, wo es dio genaue Tem
peratur erreicht. E s entschwindet dann dem Auge und 
is t fertig zum Abschrecken. Bei Anwendung des Fuller- 
schon Verfahrens kann der W armegrad woit genauer ais 
inirgondeinem Gasmuffolofen aufgezcichnet werden. Auch 
erfordert das Verfahren keine groBe A pparatur, da die 
Salzo nicht giftig und sowohl fiir das omgetauchto Metali 
ais fUr den H arter selbst unschadlich sind. Dor Ofen 
bedarf dioserhalb weder einer Haube noch einer Absauge- 
anlage zur Abfuhrung schiidliohor Gase.

Ein woitóror Beitrag dos AluminiumforsehersR. J. An- 
d e r s o n  befaBt sich m it dom A usg ltihon  u n d  der

')  The Iron and,Coal Trades Review 1918, 24. Mai, 
S. 585.

N o u k r is ta l l i s a t io n  k a l tg c w a lz te r  A lu m in iu m - 
fe in b le ć h o  *). E s is t allgemein tiblich, kaltgewalzto 
Alaminiumfeinbleche eine lange Zeit, etw a 18 b is '30 st, 
bei ungefahr 375 ° auszugluhen. Das Gliihen wird in 
groBon Oefen m it Gas- oder Oolfeuerung vorgonommen; 
naoh dom Gliihen zieht- man das Motali aus dom Ofen 
und liiBt es an dor Luft orkalton. So bohandelte Alu- 
miniumblocho sind sehr weicli und geschmoidig; ihro 
Skleroskopharto betriigt ungefahr 4 bis 5 Einheiton, 
wiihrend die ungegliihtor kaltboarboiteter BIcehe 13 bis 15 
betriigt. Das von Andorson zu soinon Untersuehungen 
benutzte Aluminiummctall enthielt 99 % Al und mehr. 
E r fertigte yon diesom M ateriał oine Reihe Feinbleche 
Yorschiedenor Dieken, gliihte diese bei Yersehiedenen Tom- 
poraturen verschieden lang aus und legte dureh Vornahme 
von Skleroskoppriifungen und Versuchcn naoh Erichson 
den E in tritt des ausgegluhton Zustandes des M etalles 
fiir einen gegebenon Deformationsgrad fest. Dio Untcr- 
suchungon orgaben, daB fiir das gegenwiirtig in  der 
Technik iiblioho AusglUhverfaliren von kaltgowalzten 
Alumiiiiumfeinblechon keine Notwendigkeit vorliegt. Das 
lange Ausgliihcn, wio os gegenwiirtig in der Technik aus- 
gofiihrt wird und bei dem die Bleche rund 24 st auf 375 0 
gehalten werden, Yerschlechtert das M ateriał; es Yer- 
ursacht eino ubermaBige GefugoYergroberung und Schwii- 
chung des Metalles. Aus dor beigegebenon Zahlentafel 2 
geht hervor, daB allo Proben nach oiner solchen Be
handlung sehr grobkornigon Bruch aufwoisen.

Zahlentafel 2. E in w ir k u n g e n  e in e s  A u s g lu h e n s  
Yon 2 4  s t  b e i 370  0 a u f  v e r s c h ie d e n  d ic k o  

k a l tg o  w a lz  to  A lu m i ni um  b le c h o .

P r o b o
■Nr.

Skleroskophiirte E in d r i ic k o
m m

B ru c h a u s s e h c n

1 4,9 12,64 grob
2 5,0 11,56 9f
3 •1,9 10,82 M

4 5,0 9,79 )»

5 4,9 9,55 >>
6 4,6 8,91 i t

7 4,7 8,56 »ł

8 4,7 8,12
9 4,5 8,00 >>

10 4,8 7,52 f t

Die metallographisohen Untersuehungen orgaben, daB 
kaltgewalztes Aluminium beim Gluhen nur langsam ńeu- 
kristallisiert. Die Neukristaltisation setzt m it zunehmen- 
dor Doformation boi medrigoren Tem peraturen und inner- 
halb kiirzerer Zeit oin. Wie boreits bem erkt, benutzto 
Anderson auch i bei Yorliegenden Untersuehungen den 
Erichsonschen Dehnungsmosser fur Feinblechmaterial und 
orzielte dam it dio besten Ergebnisse. (ScliluB folgt.)

Motallurgical and Chemical Engineering 1918, 
15. Mai, S. 523/7.

Aus Fachyereinen.
Iron and Steel Institute.

(Fortsetzung- von Scitc 916.)

J; E, F lo tc h o r , Dudley, beriehtete1) iiber dio _ 

Abkuhlung von Stahl in Blócken und anderen Formen.
Es wird heutzutage allgemein anerkannt, daB Stahl 

ein atmiihernd gleiohartiges .Gemisch ist von Eisen- 
Silizium- oder Eisep-Silizium-Niekel-Kristallen, das mehr 
oder woniger groBe Mengon Eisen-, Mangan- und Chrom-

l ) Engineering 1918, 27. Sept., S. 342/4; 4. Okt., 
. 371/4; 11. Okt., jS. 418/9.

karbido, Mangan- und EisensiUfido und Eisonphosphid 
enthśilt; auch is t das Gemisch stets m ehr oder weniger 
von eingeschlossenen Gasen, Eisen- und Manganoxyden 
und -silikaten dnrohsetzt.

W a h lb o rg  und B rin e ll zoigten, daB dio Gegonwart 
Yon Silizium, Mangan und Aluminium dio Bildung von 
Gasblasen und Lunkern beeinflusste; sie deuteten an, 
daB der Ausfall der Blocke von der GieBtemperatur 
abhangt.

H a rm e t Yordrangto boi seinem bekannten PreB- 
Yorfahren den m ittleren fliissig-bildsamon K ern yon Stahl 
und Yortrieb dadurch gleichzeitig eino Mongo der wiihrend 
der K ristallisation freigewordenen Gase. Auf dieso Woise
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wurdo der Lunkcr mechanisch m it flussigom M otaligefullt, 
und es entstand schlieBłich ein Sichter Błock.

Dlirch W armhalten des oberen Blockteiles oder 
Kopfes halten H a d f ie łd , R ie m e r u. a. m. in dem oberen 
Teil oder vorloronen K opf genugond fliissigos Motali 
zuruck, um don Lunker bei der Entstehung aąfzufullen; 
die Gase kóńnon inzwisohen ontweichon. Das Ergobnis 
ist ein dicktor Błock oder wenigstens oin Bloek, dessen 
vcrhiiltnismaBig kurze i' vorloronor Kopf allein den Lunker 
enthiilt.

H. und A. W. B re a r le y 1), die die W irksam keit 
besonders gcstaltoter Bloeke und den Vortoil hoiBer vcr- 
lorencr Kopfo darlogton, uutersuchtcn die Frage der fort- 
schroitenden Erstarrung des Stahlcs und der Lunkor: 
bildung. Zur endgiiltigen Aunahmo der hierbei gezogenen 
Schltisse bedarf os jedoeh w eiterer Untorsuchungen. Der 
Stearinbloek, don dioso Fotscher verwendeten, zoigt allor- 
dings selir troffend dio in cinem Błock auftretendcn boiden 
Kristallgefugoarten,das sinddie abgeschrccktenK ristalle, 
dio von der Beruhruńgsfl&che der Kokille ausgohen, und dio 
sekundaron oder zufalUg angoordneten K ristalle der inneren

Sć/gerungerr

Abbildung 1. Błock aus wciBem Hohoisen, von oben In eine GuB- 
cisenkokiile gegossen, dio llUssige Sohiaoko enthiilt. Dio verdr!ingte 
Sohlaoke entweicht dureh def. Steiger A. Dio Pleilo zeigen dio 

łlicntunsy der entweichonden Gase an.

Masse; er verbirgt jedoch im allgemeinen die. Wirkungen 
der unendlioh kleinen Abkuhlungsgeschwińdigkeitcn, wie 
sio in Stahłmasscn bei hohen Tem peraturon auftroten. 
Uoberdies zoigt das Stoarin nicht deutlich das E rstarron 
motallischor Fliissigkeiten, dio mchr oder woniger ein- 
goschlossone Gase enthalton; diose Gase spielen bei der 
Lunkcrbildung unzweifelhaft eine wiohtige Rolle.

J. N. K ilby*) wios in seinen Arbeiten uber die Her- 
śtollung von verhiiltnismaBig sehlacken- und gasfroiom 
Stahl und uber die Verfahrcn zum VorgieBen von Blocken 
auf dio Eohlor hin, dio wieder unm ittelbar m it der Ab- 
schreckwirkung der Kokille zusammenhtingen, und be- 

, schriebdieHerstellungfehlorloscrBlockwandungen. Auch 
zeigte or, wie zeitlieh genau bemesseno GioBgeschwindig- 
kciten zur Erlangung der boston Ergobnisso dienlich sind, 
wic Oberfliichenfehlor dadurch auf oin MindestmaB be- 
schrankt worden.

F le tc h e r  iiuBert sioh uber dicErscheim tngen bei 
der Zusamtnenziehung undLunkerbildungfolgcndcrmaBon: 
Es ist unbestrcitbar, daB goschmolzener Stahl, selbst 
wenn er noch so sorgfiiltig orschmolzen wird, eino sohr 
betriichtliche Menge Gase enthiilt. Dio Reaktioncn, die 
wiihrend der Verfeinerung der Schmelze unter der 
Schlackendeeke stattfinden, werden hauptsachlich dureh 
dio Oxydation deś in dem Roheisen oder Schrott yor-

l ) Vgl. St. u. E. 1917, 23, Aug„ S. 769.
*) Vgl. St. u. E. 1917, 6. Sept., S. 817.

handonen Kohlenstoffes zuwego gebracht. Unstreitig 
musson botriichtlicho Gasmengen, selbst in schnell ab- 
gokiihltem Stahl, zuriickgehalten werden, und infolge der 
Betoiligung von Eisenoxydul bei dieson Reaktioncn werden 
Toile clieses Oxyduls oder womoglich von Eisonoxyd 
ontwedcr in Losung oder mechanisch zwischon den halb- 
fliissigon oder flussigen Eisenkristallen eingeschlossen otter 
gelegentlich ais bestinmito Silikate zuruckbleiben. Im 
Puddelnfen ist die Verschiedenheit der Schlackenzusam- 
mOnsetzung in einem gegobenen Augonbliek der Koch- 
periode sehr bemerkenswert; wiihrend ein BadtciI zu- 
woilon hoftig kocllt, is t ein andorer verhaltnismiiBig ruhig; 
dio Sehlacko schwankt hierbei in  ih rem .G ehalt an Sili- 
katen. Auch im M artinstahl muB es iihnliche Ungleich- 
miiBigkeitengeben,mussen Untorschiedebestchen zwischen 
den gasigen und Osyd-Einschlusson an der Badoberfliichc 
und auf dcm Badgrundo. Dio gegen Endo der Schmelze 
zugegebonon Zuschliigo musson die gasigen und oxydischen 
Einschlusse wcitorliin boeinflussen und zu Reaktioncn 
ftiliren, die in dem flussigen Metali in der GioBpfanne 
und im Błock bis zur Erstarrung fortdauern.

Auf Grund der von verschiedenon Soiton gemachton 
Beobachtungen uber das Vorhalten solchen Metalles so- 
wohl in Blockkokillen ais auch in Sandformen fiir Stałil- 
guBstiicke ist Fletcher zudem 
ŚchluB gekommon, daB die 
K ontraktions- und Schwin- 
dungsorscheinungcn in aus- 
godohntom MaBe m it der 
FragoderGaseinschlusse vor- 
kniipft sind. Es ist z. B. 4  
bekannt, daB das Auffiillen 
oines schwercn GuBstiickos 
von oinor heftigen Gasent- 
wicklung dureh den yerlore- 
nen Kopf begloitot ist, wobei 
der vorhandcne Schwindungs- 
hohlraum m it geschmolze- 
nem Motali gefultt wird. j 

FluBeisen odor GuBeisbn, 
das hoch iibcr den Schmelz- 
punkt uborhitzt ist, h a t ei
nen hoheren „K ontraktions- 
kooffizient“ ais ein illinliches, 
abor weniger stark uber- Abbildung 2.
hitztos Metali. Das Abkith- Ideale Eokilienform. 
lenlassen yon iiberhitztem
FluB- oder GuBcison in der GioBpfanne vor dem VergieBen 
is t ais Gegenmittel gegen ubermiiBiges Schwinden und 
Lunkern bekannt.

Das. wiederhołte Ausgluhens groBer StahlguBstueke 
bringt oine blcibendo Yormindcrung des Rauminhaltos 
hervor, wie an einor Anzahl StahlguBringe von 4,85 m 
Durohmessor festgestelłt werden konnto; diese nahmen 
nach wiederholtem Ausgluhen im Durchmesser um 38 bis 
44 mm ab, ohne daB dabei ein bestim mbarer Gewiehts- 
vcrlust odereino ubcrmiiBige Zundorbildungointrat. Hier- 
nach soheint es also, daB dio zwischen den Kristallen 
eingoschlossonen Gase dureh dio GuBhaut ontweichon und 
somit oine bleibcnde dióhtere Kriatallanordnung bewirken.

Eino Anzahl langcr Pumpcnstangen aus StahlguB, 
dio flach gegossen und nur an oinem Endo m it cinem 
scliweren verloronon Kopf Torsehen waren, waren ungcfiilir 
13,7. m lang und wiosen oine K ontraktion yon vollen 
250 min auf. Die ganze K ontraktion trą t nach dem 
EinguB zu auf, welehes Eude feststchend verblieb. Wur- 
den zwoi vorlorenc Kopfe vorgesehen, an jedem Endo 
einer, so wurde dio K ontraktion halftig in  Richtuńg der 

i' beiden Eingiisse getoilt; da in diosem Falle beide Enden 
ihro feste Lago bcibehiclten, tr a t łcicht Bruch ein, bcvor 
der zwisehenliegonde Sand entfernt werden konnte.

Diese und iihnliche Beobachtungen an anderen groBen 
Gupfistucken deuten auf den Zusamrtenhang hin, der 
'zwischen der Gasontweichung wiihrend der Erstarrung 
sowie beilil Nachfiillen des Stahles und der Kontraktion
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besteht. Die K onlraktion erfolgt in der Riehtung. in 
der die freiwerdonden Gase nach den Mas«on-/ontren 
und Eingussen stromon; sie ist hauptsachlieh auf das 
Entweichen der eingesehlossenen Gase wahrend der Er- 
starning des M etalles zuruckzufUhron.

Bringt man die EingUsse d era rt an, daB dio Gase 
sclinoll entweichen konnen, und ste llt man durch Warm- 
halten der Eingusse das Auffullon dor zuvor m it Gas ge- 
fiillton Hohlriiume sicher, so wird dios oinor gloiclimafiigen 
Kontraktionforderlichsein, U eberałldort, wooinmassiger 
Guflteil schnell nachgofullt wird und Schwindungshohl- 
raumo cntstehon, is t dio Kontraktionsgeschwindigkeit dos 
massigen Teiles weniger groB ais die der dunnoren bzw. 
bosser nachgefiillten bonachbarten Teile. In  W irklichkeit 
ziehen dann dio weniger massigon Toile ih r Eullm aterial 
aus den angrenzenden sohwororen und massigeren Teilen 
des GuBstuckes.

Es sind Falle boobachtet worden, in denen gegossene 
Blocke aus EluBeisen m it einom Gewicht von uber 1 t  
ohno Spuren von Lunkorbildung abkUhlton; dio Blocke 
waren dicht und wiosen beim Nachmessen oinen Kon- 
traktionskooffizienten auf, der nur halb so groB wio 
normal war. In  solchen Eiillen war der Stahl zufąllig 
infolge Botriobsstockungen in der GieBpfanne nahezu 
o rs ta rrt und noch gerade zum GieBon flussig genug. 
Augenschoinlich war wahrend dos langercn Stehens in 
der GieBpfanne das eingeschlossene Gas entwichen und 
die Masse entsprechend vorm indort worden.

Der Kontraktionskooffizient ist am groBten in dem 
oberen Teile cincs GuBstUckcs. Senkrecht gogossono 
groBe GuBstiicke ziohen sich rnohr in den oboron Teilen 
zusammen; offenbar ist der Druck des yerloronen Kopfos 
fur den Unterschied verantwortlich zu machen.

Dio Aussoigorungen werden m it don Gasstromen 
fortgetrieben. Wordon diese Strome behindert undirgend-

wo aufgehalten, wie in den Ecken polygonaler Blocke, 
so werden an diesen Stellen Ausseigerungen angotroffen, 
die beim Walzcn und Schmieden zur Bildung dor gefurch- 
te ten  H iirteadem  fuhren. Befindet sich dor Gasaustritt 
an dor Seite eines GuBstuckes anstatt, wio boi oinem 
Błock, obon, so geben dio Gaf strome je nach ihrer Stiirke 
dio deutlieho Riehtung dor Kristallachson an. Elotcher 
hat zahlreichc Boispiole boobachtet, boi denen die den- 
dritisehen Achsen nach untori verdroht waren, und zwar 
nach den Eingiissen hin, dereń Kanale in der Nahe des 
Bodons dos GuBstuckes angebracht- waren. Dio allgemeino 
Riehtung war naturlich senkrecht zur Kokillenoberflache, 
aber es war, wie aus Abb. 1 orsiehtlieh, oino bestinimto 
Ablcnkung naoh unten yorhanden.

In weiteren Ausfuhrungen orortert Pletchor don Ein
fluB wechselndor Abkuhlungsgcschwindigkeiten und die 
Beziehungen zwischen Tomperaturabfall und Kontraktion. 
Aus den aufgostollten Toinporaturkurven golit herror, 
daB die Abkuhlung, beispielsweise oinos zylindrischen 
Blookos, von auBon nach innen immer langsamor erfolgt. 
Dor Scliwiiidungskooffiziont is t dabei proportional der 
Sohwindung der absorbierten Gase. Die Umrisse des 
unteren Teiles oinos Blocltos, der m it dem breiten Endo 
naoh oben gegossen wird, sollten so aiisgebildet sein, 
daB sie den Isothermen folgen. Dor obero Teil dor 
Kokille soli eino solcho Wandstiirke haben, daB der oboro 
Blocktoil bis zur Mitte flussig erhalten wird.

In der dom Vortrage sich anschlieBenden Aussprache 
wurden neue Gesichtspunkte nicht angesehnitten. Durcli- 
weg jedoch konnten die verschiedenen Rcdnor sich der 
etwas gcwagton Thoorio Eletchers beziiglich des angoblich 
ernstlichen Einflusses der Gase auf die Lunkorbildung
nicht anschlieBon. A. Sladeler.

(Fortsatzung folgi.)

Patentbericht.
D eutsche Patentanm eldungen1).

28. A ugust 1919.
K l. 10 a, Nr. 6, O 10 012. ICoksofen mit sonkrochton 

HoizzUgen, dio teils dio Ofenseite dor Kammorwaml un- 
mittolbar boriihron, teils im Innern der W and gelegon 
und obon m it einandor verbundon sind. D r. C. Otto & 
Comp., G. m. b. H „ Dahlhauson a. d. R uhr.

Kl. 21 h, Gr- 11, S 48 588. Elektrodenfassung fiir 
olektrische Schnelzoien. Siemens & Halsko, Akt.-Ges., 
Siemonsstadt b. Berlin.

Kl. 31 b, Gr. 34, K  67 654. R iittelvorrichtung fiir 
Eormmasohinen. Bernhard Keller, Dusseldorf, Ludwig- 
Loowo-Haus.

1. Soptombor 1919.
K l. 7 b, Gr. 4, A 29 904. Moh:fachgroifvorrichtung 

an Ziohwigan m it kailartig arbaitonden Soitenwangen 
Carl A. x\ohtorfoldt, Offenbach a. M., Ludwigstr. 5.

K l. 24o, Gr. 10, E  23 172. W inderhitzer fUr Gas- 
orzeugor m it gasfuhrondon' Rohren und an don Rohr- 
wiinden vorgoseheuen KUhlkammorn. Eisenwork Jagst- 
feld, G. m . b. H „ Jagstfeld, W urttamberg.

K l. 31 a, Gr, 3, T  21 733, Gastiegelofen m it Luft- 
und Ga.svonvii.rmer. L ;on Trófois, Brussel.

K l. 31 o, Gr. 12, St 31 164. Vorriohtung zuni GioBen 
von flUssigem Metali o. dgl. in Eormon; Zus. z. Pat. 
308253. £>r. Elias Straus, MUnchen, Ssndlinger Str. 89.

K l. 75 o, Gr. 5, H  75 423. Vorfahren zur Vorbereitung 
von eisornen Gsgenst-anden zwecks Metallisierung naoh

L)Die A l njlduugonliogcn yon dom angegebenen Tage 
an wahrend zwaior Monate fUr jodermann zur Einsicht und 
EinSpruoharhebung im Patentam te zu B e r lin  aus.

dem Motallspritzyorfahren. Erankonia, Akt.-Ges., Abt. 
fu r Motallisiorungsanlagen vonn. Motallatom G. m. b. H ., 
Borlin-Tempelhof.

D eutsche G ebrauchsm ustereintragungen.
1. Soptombor 1919.

K l. 7 a, N r. 712 960. Walzmatrizon von geringster 
Broito zum Walzan von zwoi hintorcinanderliogendon 
Pflugsoharen aus schmalon Stangen. P eter Wilhelm 
HaBel, Hagon i. W„ Volmostr. 60.

K l. 10 a, N-. 712 901. Kokslosohwagon. Gustav 
Adolf H eckert, MUnchen, M ozartstr. 8.

K l. 10 a, Nr. 712 907. Vbrtikalkammorofen. E rnst 
Korting, Borlin, Gitschinor S tr. 19.

K l. 19 a, Nr. 713 135. U ntorlagsplatto fUr Grubon- 
schienon. Paul Alyermann, D ortm und, Sonncnstr. 114.

Kl. 19 a, Nr. 713 459.. Schienenplatto m it mehreron 
Lauffliiehan. Hannovorscho Masohinenbau-Akt.-Ges. 
yor.nals Georg E^ostorff, Hannover-Lindon.

K l. 21 d, N r. 713 036. SchwoiBniaschinentrans-
formator. Moll-Worko Akt.-G.es., Scharfonstein.

K l. 24c, Nr. 712 905. Laftum steueryentil fur Re- 
generatiyofcn u. dgl. Johannes Rothe, Kruppamuhlo,
O.-S.

Kl. 31 a, Nr. 712 903. Tiegellosor Schmolzofen
(Flammofon) zum kontinuiorlichon Schmelzen von Kupfer 
und Lagierungon. Joh. Giok, Coln-Bickendorf, Heide- 
m annstr. 81.

K l. 31 o, Nr. 713 368. Vorstellbare Formenklammer. 
Christian Kron, GieBon.

K l. S0 a, Nr. 713 556. SchlackonsteinpreBmaSchine. 
G ebruder Spitzcr, Mosbaeh i, B,
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Statistisches.
Die Leistung der Walzwerke einschlieBlich der mit ihnen verbundenen Sehmiede- und PreBwerke im Deutschen Reiche

im Juli 19191).

Rheinland 

und West- 

falen 

t

Schlesien

t

Sieger- 
land, Kr. 
"Wctzlar 

u. Hessen- 
Nassau

t

Kord- und 
ilittet- 

dcutsch- 
land

t

Sachsen

t

Slid-

deutsch-

land

t

Saargebiet 

und bayr. 

Kheinpfalz 

t

Insge

1019

t

samt

1918

t

J u l i

Halbzeug, z. Absatz bestim mt 49 223 5 098 756 . 7 796 679 - 3 711 67 263 61046

Eisenbahnoberbauzeug . . .
Triiger . .................................
Staboisen und sonstigo Form- 

e is e n .............................

Grobbleche, 5 mm und

Mittelbleche, 3—5 mm . . . 
Feinblecho, 1—3 mm. . . . 
Feinblecho, 0,32 — 1 mm . . 
Feinblecho, bis 0,32 mm . .

R o h re n .....................................
Rollendes Eisenbahngerat. .

i Schm iedostucko.....................
Andoro Fertigorzeugnisse . .

45 172 
IG 133

141 259 
16 475 
35 553

41 259
5 551
6 991 
9 700
2 444 
1712

15 008 
19 567 
10 678
3 495

4 997
5 040

21277
1433
5 796

6 021 
820

1354 
4 837 

127

3 407 
3 163 
2 310 
2 472

2 029

1667 
280 

5 003 
5 020 

557 
256

5 094 
3 827

9 735

3 192 
1828 

639 
1020 

33

133 
1 118 

324

• 816 
943

7 769 
172

529
976
24

229

713
1021

214
—

1 417 
975

5 789

2
91

160

713
60
14_

1 494 
7 697

28 371 
3 993
2 595

5 278 
630 
620 

2 115 
600

2 804

123
■

58 990 
34 615

216 229
22 073 
43 94*1

57 946 
10 087 
14 722
23 081 

3 761 
1 968

22 778
24 929 
13 663
5 967

77 379 
28 849

212 365 
26 064i
62 591

63 393 
12 231 
23 694! 
23 333!

3 4621 
2 289! 

. 39050 
20 282 
26 142 
21 485

Insgesamt (ohno Halbzeug) 
Ju li 1919 
Ju li 1918

370 997 
553 718

63 054 
80 937

14 812
25 545

26 943 
48 100

13 406; 9 221
18 373! 12 9491

56 320 
81584

554 753
3)821206

Anzahl dor Betriebe . . . . — — — — — - — 430 -

J a n u a r  b is  J u l i 2)

j Halbzeusr, z. Absatz bestim m t 277 696 24612 2 910 41243 3 156 - 27 205 376 822 471 813

Eisenbahnoberbauzeug . . .
T r i ig e r .....................................
Staboisen und sonstigo Form- 

o is o n .....................................

W alzdraht.................................
Grobblcehe, 5 mm und

dariibor.................................
Mittelbleche, 3—5 mm . . . 
Feinblecho, 1—3 mm . . .

1 Feinblecho, 0,32—1 ram . . 
Feinblecho, bis 0,32 mm . .
W eiBblecho.............................
Rohren . . . . . . . . .
Rollondes Eisenbahngcriit. .
Schm iedostiicke....................
Andorę Fertigcrzeugnisse . .

245 999 
103 328

723 035 
107 486 
197 031

224 861 
34 384 
52 707 
56 103 
20 723 

6 876 
82 792 

114184 
61363 
24 351

26 282 
20 746

112 899 
6 004 

33 304

36 852 
4 527 

10 686 
27 341 

934

17 166 
16 697 
14 726 
13 124

8 878

10 470 
1540

21 944
22 332 

2 500 
1616

337

24 258 
47 255

76 212

16 649 
8 959 
2 301 
4 592 

41 
98 

461 
6 247 
1 862

6 007 
6 469

38 530 
615

4 625 
4791

78
955

5 951
6 493 
1229

8164 
8 275

29 801 
70S

24
641

1327
574

6 271 
558 

98

31324 
48 557

152 927 
16 689 
.21 827

27 787
4 926
5 366 

12 303
2 057

12 737

887
701

342 034 
234630

1142 282 
131 502 
252 162

321 244 
59 151 
93 723 

124953 
26 829 

8590 
125 378 
144179 
80 165 

N 38 513

506 610 
186 512

1470 252 
174 158 
416 3l58

433 446 
86 220 

162 674 
156 447 
23 408 
20 750 

263 337 
143 516 
222 397 
164 907

Insgesamt (ohno Halbzeug) 
j Januar bis Ju li 1919. . . 

Januar bis Ju li 1918’ ) . .
2055 223 
3 886 920

341 288 
554638

69 617 
165 683

188 935 
332 498

75 743 
120 435

56 441 
• 86 885

338 088 
552 478

3 125 335
5 699 537

*) Nach dor S tatistik des VereinS Deutscher Eisen- und Stahl-Industriellor. 
2) Teilweiso berichtigto Zahlen.
2) EinschlioBlich GeschoBstahl.
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Italiens Einfuhr an Bergbau- und Huttenerzeugnissen im 
Jahre 1918.

Wahrend des Jahres 1918 wurdon in  Italien ins
gesam t 5 810 922 t  Ko h ie n  und K o k s  oingefuhrt gegen 
5 037 497 t  im yorhergehenden Jahro. Dayon kamen aus:

1918 1917
t t

G roB britannien................. 4 321520 4563 305
F ran k re ich ......................... 1467124 19 633
Yer. S ta a te n ..................... 47 222 451066

An E ise n e rz e  n wurden 1951 t  gegen 313 t  im 
Jaliro 1917 und an M a n g a n e rz e n  5452 bzw. 21528 t  
eingofiihrt.

Naoh don Berichten des italionischen Handels- 
ministoriums1) bolief sioh die Einfuhr an E ise n  und 
S ta h l wiihrend der letzten boiden Jahre wio folgt:

1918
t

1917
t

R oheisen.....................................
S c h r o t t .................... ....
GuBstiicke .................................
Stahlbloeke und -knuppel . .
Stabeisen usw ............................
P latten  und Bleche . . . . .  
WeiBbleehe

R o h r e n .....................................

115 211 
17 667

4  395
5 411 

369 369
73 733  
49 829  
12 756 

7 182

315 954  
227 234  

4 013 
42 894 

421 154 
52 376 
32 077 
36 303  

7 925

Geringe Mengen wurden auBerdem nach Belgien, Italien 
und Japan  yersandt.

Indiens AuBenhandel an Kohlen, Eisen und Stahl.
In  dem am 31. Miirz 1919 abgclaufenen Rcchnungs- 
jahre 1918/19 -wurdon nach einer vom Handelsministerium 
herausgogebenon S tatistik1) insgesamt 68 893 t  Kohle,. 
Koks und Briketts in Britisch-Indien e in g e f i ih r t ,  gegen 
25 186 t  in der gleichen Zeit des Vorjahrcs und 49900 fc 
im Jahre 1916/17. Dio A u sfu h r an K ohle. und Koks- 
botrug in don gleichen Jahren t

1918/19 . . . . . . . .  146011
1917/18 .............................  260 495
1916/17 . . . . . . . .  845432

In der folgenden. Zahlontafol is t die E in fu h r  der wich- 
tigsten Eison- und Stahlwaren angogoben.

Indiens Manganerzausfuhr wahrend der Reehnungsjahre 
1917/18 und 1918/19.

Nach einor Yeroffentlichung des „Ind ian  Dopartment 
. of Statistics“a) boliofon sich die Yerschiffungon yon 
Manganerz aus Britisch-Indien in dem am 31. Marz 1919 
abgelaufenen Reehnungsjahre auf 391 527 tgógen 440 2641 
im yorhergehenden Jahro. Von dor Ausfuhr gingen 

nach 1918/19 1917/18
t  t

GroBbritannien . . . .  299 954 318 483
F r a n k r e ic h ......................................... 58 318 48 824
Ver. Staaten . . . . .  9754 44756

Einfuhr an 1918/19 1917/18 1916/17
t t t

Stab- und  Form eisen. . 6 323 10 154 18 141
Stahlstiibo und Profile . 37 490 1 1 5 6 8 28 557
T r i i g e r .............................
Bandeisen und Rohren-

. 936 1 165 5  389

s t r e i f e n .........................
Niigel, Schrauben, Bolzen

23 494 22 331 32 675

usw . . ......................... 20  900 10 740 22 585
Grob- und Feinbleche . 18 265 18 972 25  468
Verzinkte B leche. . . . 2 514 5 597 9 299
WeiBbleehe . . . . . .
GuBeisorno Rohren und

32 477 32 699 44 832

Verbindungsstucko. . .  
SchweiBoisome Rohren

7 790 7 110 14 865

und Yorbindungsstiicko 12 557 14 537 21 386
■

Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten im Jahre 1918.
Ais Ergiinzung zu unserer kiirzlichen Veroffentliehung 

der Roheisenerzeugung naoh Sorten'2) ltóson wir nach- 
stehond oine Zusammonstellung der Rohosenorzeugung 
dor Veroinigton Staaten naoh B e z irk e n  fiir das Jaki' 1918, 
verglichen m it dom Yorjahre, folgen. Gleichzeitig geben 
wir einen Ueberbliek iiber die in  don oinzolnen Staaten 
yorhandenen und in Betrieb befindlichen Hochofen.

Zahl dor Hochofen Erzeugung von Boheisen 
(einschl. Spiegelelien, 
Ferromangan, Ferro-Staaten in Be

trieb am 
30. Juni 

1918

am 31. Dez. 1918

ins
gesamt

davon in 
Betrieb 1918 1917

M assachusetts, C onnecticut . 3 4 3 11669 .10 695
24 27 23 

V 3 j  2 917 056 2 456 207New J e r s e y ............................... *. . . 4 o
P o n n s y ly a n ie n .......................... 137 165 127 15 441 443 15 788 364
M a r y l a n d ................................... 4 5 3 379 798 428 968
Virginien. ................................... 13 19 13 521 957 528 636
A labam a, . . . . . . . . . 31 46 30 2 629 258 3 000 964
W estvirginien. . . . . . . . . 3 4 4
K e n t u c k y ................................... 5 7 5
T exas . . . . . .  . . . . . . — 2 — 604 190 570 942
G e o rg ia :.......................................

I
4
1 ~

Tennessee . . . . . . . . 12 15 9 375 739 375 870
71 79 74. 8 904 358 8654 900

Illino is ............................................ 24 25 23 3 495 352 3 538 826
Ind iana , M ic h ig a n .................. 26 30 28 3 122 777 2 700 023.
Wisconsin, M innesota . . . . 7 11 8 762 372 750 358
Missouri, Colorado, Iowa, 

W ashington, K alifornien. . 7 10 6 510 854 461 002

Zusammen 371 459 359 39 676 823 | 39 265 755

>) IrrC oal Tr. Rev. 1919, 8. Aug., S. 176. — Vg], 
St. u. E . 1918, 4. Ju li, S. 622.

2) I r .  Coal Tr. Rcv. 1919, 8. Aug., S. 176.
1) Ir . Coal Tr. Roy. 1919, 8. Aug., S. 176.
2) Ygl. St. u. E . 1919, 3. Ju li, S. 760-



II. Septem ber 1919. Wirlscliajtliche Rundschau. Stahl und Eisen. 1089

Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten.
Uebor dio Leisfcungen dor K oks- und Anthrazit- 

Jiochofen dor Voreinigton S taaten im  J u l i  1919, ver- 
glichen m it dem yorliorgehondon Monato, gibt folgendo 
.Zusammcnstellung1) AufschluB:

Juli 1919 Jani 1919 
t  t

1. Gesamterzeugung . . . .  2514248 2147852*)
D arunter Forromangan 

und Śpiegoleison . . .  21 509 31 0732)
Arbeitstaglicho Erzeugung 81 104 71 594-)

Wirtschaftliche Rundschau.
Ausfiihrungsbestimmungen zum  Gesetz iiber die Re- einzelnen Stellen sowie S tr a fb e s t im m u n g e n  bei Ver-

gelung der Kohlenwirtschalt. — In  don am 23. A ugust gehen gogon Vorsehri£ton dieses Gesctzes gegeben.
d. J . Inrausgogebenen Ausfuhrungsbostimmungen1), dio Vom Sehrottmarkt. -  D er seit Januar 1917 in einor
mit dom 1. Ssptombor 1919 in K raft troten, sind gegon- Art- Zwangswirtschaft bofindliche Sehrottm arkt is t soit
iiber dem friihsr yeroffontlichton Entw urf dos Reichs- (leni 20. Ju li dieses Jahres frei. An diesom Tage'wurde
kohlengosctzes2) einigo kloino Aonderungon Yorgonommen dGr durch einen D ruck dos K r io g s m in is to r iu m s  im Dc-
worden. So is t u. a . in den Ausfiihrungsbestimmungen zember 1916 gesehlossene Vertrag der westiichen Sohrott-
gesagt, daB der R e ić h s k o h le n ra t  aus 60 M itgliedern organisationon golost1). Es war klar, daB durch die dam it
bestohen soli, dio sich wio folgt zusammensetzon: drei aufgehobene Gebundenlioit der Proise oine Preisorhohung
Vortroter der Liinder, jo 15 dor bergbaulichon Unter- eintroton wiirde. Schon in don letzten Monaten des Be-
nehrner und Arbeiter, fiinf V ertreter der Kohlenhiindlor, stehens dor Voroinigungen hatten  sich diese yeranlaBt
je zwoi Vbrtrotor dor techmschon bergbaulichon An- gescheii, ihre lange eingehaltone Proispolitik zu andern
gęgtellten, der Unternehmer dor kohlonverbrauchondon und raelinnais dio p reiBe zu erhohen. Nicht zum wenig-
Industrie, der Arbeiter der kohlenverbrauchenden In* sten trug  dazu der Umstand bei, daB, wie bei jederZwangs-
dustrie, der koklenverbrauchenden Kleingeworbetreiben- -s^irtscliaft, So auch auf dem Sehrottm arkt die an sich
den und dor Genossenschaften und je ein Vertroter der knappo W are zu Schleichhandelsproisen zu haben war.
Unternehmer der Gasanstalten, der Arbeiter der Gas- ftor jetzt geschaffcno freie M arkt is t aber, was die Preise
anstalten, der kaufmaunischon borgbaulichen Angestellten, anbetrifft, ein durchaus wildor. Zweifellos haben die
dor Angestellten dos KohlengroBhandels, dor stadtisohon p rcjs0 ang0zogen. doch sind die in dor letzten Zeit in der
Kohlenrerbrauchor, dor landliehon Kohlenverbraucher, Tagesprosse genannten If tzo  von 325 bis 330 Jl fiir
der Eisenbahn, der SseSchiffahrt und der Binnenschiffahrt K em schrott, 375 Jl fiir schwero Walzwarksabfalle, 300 Jl
sowio jo ein Saohrorstandiger fiir Kohlenbergbau, Kohlen- fiir Drehspiine und 375 bis 380 Jl fur Stahlschienenstiicke
forschung und Dainpfkesselfcechnik. Die jYIitgliedschaft in -dieser allgemeinen Form nicht richtig. Stellenweise
im  Raichskohlenrat wiihrt drei Jahro. Dor Rsichskohlen- sind :ihniiche p reiso von Hiindlem boi ihren Angcboten
ra t hat das Recht, allgemeine Richtlinien fiir die Brenn- gemach t  worden, doch liegen die meisten Abschliisse
stoffwirtschafij; zu gobon, insbesondere zur Ausschaltung untor diosen Preisen. Dio Angobote in der gleichen Sorto
unwirtsehaftlichen Wottboworbos und zum Schutze der und Mengo silid Sehr yerschieden. Die Handler yersuchen
Vorbraucher; die Zeit der Baziigo fiir dio Vorbraucher, zu erfahl.en) %v0 der Bedarf am dringondsten is t und ver-
deren Bestellungen nicht auf innerhalb des Jahres rogel- langen in solchon Filllen dio hochston Preise: Im  allgo-
miŁBig wiederkehrendo Lioferungon gorichtet sind, kann meinen kann man sagen, daB sich die Proiso in  Spanen
or auf dio Monato April bis August beschranken. E r un(|  Stahlsehrott zwischen 250 bis 300 Jl bewegon. Fiir
kann aus seiner Mitte Ausschiisso bildon und ihncn die gchmelzeigen besteht dagegen noch der alt-o Preis, weil
solbstandige Erledigung bestim mter Angelegenheiten uber- die Kosten fiir dio ofenfertige Bearbeitung weitor zu-
tragen. D ar'Reićhskohlenrat bes'tollt in joden dor. yOn nehmen. Fiir GuBbruch worden bis zu 400 Jl angelegt.
ihm zu bildendon drei S a c h y e rs ti in d ig e n a u s s c h u s s e  q )j d ;e jetzigen Schrottpreiśo liingere Zoit anhaltcn
1. otwa oin D ritte l seiner Mitgliedor derart, daB jedes worden, orscheint fraglich. Es is t bezeichnend, daB stellen-
Mitglieddes Reichskohlcnratcs einem Sachverstandigen- -weise die H andler von den Schrottverbrauchern eine
ausschusse angehort, 2. doren Stellyortroter und 3. 20 bis p roisangabe wiinschen. Solange zwar die Hoehofenwerkc
40 Sachverstandige aus den an der Br cnnstoff w irtschaft wegen des Erzmąngels und aus VaUitariicksichten in dem
beteiUgten ICreisen. Dio Sachyerstandigonausschusse gleichen Umfango Schrott yorschniolzen ais bisher, wird
sammoln und yorarbeit-en die fiir ihro Sondcrgebieto wioh- k ein AnlaB zu einom nenncnSwerten Preisriickgang yor-
tigen Kenntnisse aus Praxis und Forschung. Sie unter liegen. Es is t aber zu bedenken, daB die Stahlwerke
stiitzen duroh personlicho Boteiligung und \erm ittlung  schon je tz t unter Kohlenmangel leiden und daher m it ein-
v°n basonderen Zuschiisson praktisoho und wissenschaft- geschranktein Botrieb arbeiten. Im  H erbst wird die stei-
licho Untersuchungen und dereń Veroffentlichung. Ueber gendc! Kohlennot auch die Hochofenwerke troffen. Dazu
Anordnungen dos R o i c h s k o h l e n Y c r b a n d e s ,  dio m komint die steigende Not in K alk, die noch erhoht ist
das Gebiot. der Sachvorstandigenausschusso hinemreichen, durch ejnen im W ulfrather Bezirk ausgebrochenen Streik.
sind diose zuniichst zu horon. Dam Aussichtsrate des Fiir dcn Monat Septem ber sind der E  sen- und Stahl-
Reichskohlenyorbandes miissen funf Personen angehoren, Industrie n u r 27 500 t  gebrannten K alk zugebilligt, so daB
yon denen drei von den A rboitervcrtrotom  und jo einer die Stahlwerke auch schon ihren Bet.rieb wegen Kalk-
■von den Angestellten- und den Vorbrauchcryertretern mangel einschriinken miisśon. Boi der Beurteiiung dos
gewahlt werden. Die K o h lo n s y n d ik a te  miissen eben- Schrottm arktes fiir dio nachste Zeit durfon diese Urn-
alls oinen Aufsichtsrat habon, dem zwei bis drei Per- stiinde nicht ubersohen werden. Es ist ferner zu bedenken,

sonen angehoren, die von den A rbeiteryertretern des daB dio Werko aus den ihnen von d e r Schrotthandel,
Raichskohlenrates yorgesohlagen werden. In  den Aus- G. m . b . j j  VOr  d e r Auflosung gemachten Zuweisungen
fuhrungsbestimmungen sind woiter Angaben uber die auf AusUcferung bestehen. Wenn auch ein Teil der Hand-

o a n s ta n d u n g  w ir t s c h a f t l i c h e r  M aB nahm en  der le r diese Mengo nicht ausliefern will, so flieBen immerhin
,, „  T den W erken yon dem anderen Teil der H andler noch Men-
>) Reichs-Gesetzblatt 1919, N r. 159. ____________ i
-) Vgl. S t. u. E. 1919, 19. Jun i, S. 700/2. *) Vgl. St. u. E. 1919, 14. Aug„ S. 952/3.

Juli 1919 Jud! 1919 
t  t

2. Antoil der Stahlwerks-
gesellschaften ................. 1 940 094 1 C73 4382)

D arunter Ferromangan u.
Spiegeleisen . . . . .  — — ■

3. Zalil d er Hoehofen . . . 434 433
Dayon im F euer . . . .  247 1992)

1) Ir . Tr. Rey. 1919, 7. Aug., S. 350. — Vgl. S t. u. E. 
1019, 14. Aug., S. 952.

2) Endgiiltige Zahl.
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gon zu. SchlioBlich h a t auch dio Eisonzentralo m it der 
Ucberweisung des von den Werk on gekauften Granaten- 
und Minenmaterials begonnen, so daB auch hierdurch 
eino weitere Entlastung des M arktes e in tritt. Immerhin 
is t in A nbetracht des B edarfs zurzóit dor Schrott in 
Deutschland noch knapp. Donnoeh sind stichhaltigo 
Gruncie fiir oinen anhaltenden hohen Proisstand nicht 
vorhanden. Es ist aber nicht zu vorkcnnen, daB der starkę 
Bedarf und die hohen Sclirottpreiśe dos Auslandes, vor 
allen Dingen Englanda und Italiens, auch ihre Wirkung 
auf don Inlandsm arkt ausiiben. Durch den schlechten 
Stand unserer Mark wird auCerdem noch ein Anreiz zur 
Ausfuhr gegeben. Dio Ausfuhrzontralstellen haben zwar 
bishor aus beroclitigton Griinden im allgemeinen Ausfuhr; 
genehmigungen fiir Schrott abgelehnt; es is t aber kein 
Geheimnis mehr, daB groBe Mengen Schrott aus den be- 
setzten Gebieten ins Ausland gehen sollen. Es wird daher 
dringende Aufgabe des Reichskommissars fiir dio Ein- 
und Ausfujir bzw. seines Delegierten in Koln sein, MaB- 
nahmęn zu treffen, welche die unorlaubto Ausfuhr aus den 
besetzten Gebieten uńterbinden.

Zur Lage der EisengieBereien. — Wie dem „Reichs- 
Arbeitsblfttt"1) borichtet wird, h a t sich dio Lage der 
EisengieBereien im Monat J u l i  1919 gegen den Vor- 
monat wenig yerSndert. In  W ostde  u ts c h la n d  muBten 
einzolne Werke trotz der stiirmischcn Naohfrage den 
Betrieb weiter einschriinken, da  die Zufuhr von Roh- 
und Bremistoffen lioch geringer geworden ist. Aus N o rd  - 
und  M itte ld e u ts c h la n d  wird eine teilweise Vorschlech- 
terung gemeldet, da  os infolgo der Vorweigerung der 
Akkordarbeit und der bedeutend erhohten Lohne immer 
schwleriger werde, m it giinstiger gestellton Industrie- 
zweigen in Wettbewerb zu treten . In  S aehson  war dio 
Beschiiftigung im allgemeinen gut. H ier sind die Stunden- 
lohne in einzelnen Worken um 10 Pf. fur Miinner und 5 Pf. 
fiir Erauen orboht worden. Don Akkordlohnarbeitern

1919, 27. Aug., S. 579.
2) Vgl. St. u. E . 1919, 4. Sept., S. 1054i

Die Schichtverkiirzung im
Wio ein Alp liegt der Kohlenmangel auf dom deutschen 

Wirtschaftslebcn und drolit es bald giinzlich zu erstieken. 
Die emsto Lago, in der sich Deutschlands Kohlenyersor- 
gung befindet und die zum yolligon Zusammenbruch 
fiihron muB, wenn nicht in Kurzo Abhilfo goschaffen wird, 
haben wir yerschiedontlieh geschildert1); ihre Erkenntnis 
is t Gemoingut aller Schichten der Beyolkerung geworden. 
L ebhaft werden dio Ursaehen erwogen, die zu d ieser 
Kohlennot gefiihrt haben, und ebenso eifrig is t m an be- 
miiht, M ittel und Wege zu finden, die dom Mangel ab- 
helfen oder ihn weDigstens lindern konnen. Untor den 
Griinden fiir die Gofiilirdung unserer Kohlenyersorgung 
spielt die Besetzung der linksrheinischen, insbesondere 
der Saarkohlengcbieto, eine wiehtigo Rolle, denn dadurch 
ist dem Reiche dio Yerfugungsmoghchkejt iiber mehr ais 
16 Mili. t  Kobie genommen, die yordem hauptsachlich 
zur Yersorgung des siiddeutschen M arktes dienten. Dieser 
muB nunmehr aus anderen Gebieten des Reiches beliefert 
werden, was um so bedenkliehor ist, ais dio Feinde be- 
kanntlich auf Grund des FriedensyertrageB Anspruch auf 
jahrlieh mindestens 40 Mili. t  Kolile haben, dereń Liefe- 
rung, insbesondere wenn noch Oberschlesien m it einor 
Fórderziffer von 43,2 Mili. t  an Polen yerlorengehen sollte, 
eine glatto Unmoglichkeit wiire. Inzwisehen is t yom 
Yiolyorbande eine Herabsotzung auf 20 Mili, t  fiir dio 
nśichsto Zeit zugestanden; aber so erfreulich und dankens- 
wert dies auch ist, die Gefahrdung unserer Kohlenyersorgung 
bleibt dennochiin hochstem Mafie bestehen: die Stillegung 
Tausender von Betrieben wiirde dio Folgę dieser- Zwangs- 
1 cforungon sein. Einen nicht geringen Teil Schuld an den 
uns erwaehsenen Schwierigkeiten tragen ferner die groBen 
Streiks ir Rtihrgebiet und Oberschlesien, durch die oinmal

1) Vgl. St. u. E. 1919, 17. Juli, S. 325/7. und 14. Aus., 
S. 953/4.

wurde ein Zuśchlag yon 20 % auf den bisherigen Durch- 
schnittsstundenlohn gewiihrt. In  S c h le s ie n  herrschfc 
teilweise groBerMangel an A rbeit.— Der Verein deutscher 
EisengieBereien hat, wio schon gemeldet2), am 20. Juli 
dio Yorkaufsproise um 15 %  erhoht.

Erhohung der Giiterfrachten. — Nach den bisherigen 
Kundmachungen der Eisenbahiwerwaltungen muB dam it 
gOreehnet worden, daB ab 1. Oktober d. J . eine weiter© 
allgomeino Erhohung der Giiterfrachten ein tritt, und zwar 
in der Hoho yon 50 %  der bisherigen Fraclitsatze. Die 
Aufwiirtsbewegung der Giiterbeforderungskosten zeigt 
folgendes Bild:

F racht bis 31. Ju li 1917.....................100,— A
15 % Zuśchlag ab 1. April 1918 . . 1 5 ,-  „

Erhohto Fracht 1 1 5 ,- JC
60 % Erhohung ab 1. April 1919. . 6 9 , - JC

Erhohto Fracht 1 8 4 ,- JC
50 %  Erhohung ab 1. Oktober 1919 •9 2 ,- JC

2 7 6 ,- JC
7 %  Vbrkohrsstcucrab 1. August 1917 19,32 JC

InsgoSamt 295,32 JC
Die allgemeine Erhohung der Eisenbahnfrachton seit dem 
1. August 1917 wiirde demnach 195,32 %  einschlieBlicli 
dor in die Fraclitsatze oingoroohneton Verkehrssteuer be
tragen. Der Kohlonverkehr ist bokanntlieh yon dieser 
m it Riicksicht auf die sonstige Belastung befroitgeblieben.

Dio Erhohung der Bjforderungskosten wird Eisen
industrie und Handel besonders schwer trefien, nach
dem durch die anliiBlich des Friedensyertrages zum 
1. September erfolgte Aufhobung der Ausnahmetarife1) 
schon oino ganz bedeutende Storung der Entwicklungs- 
moglichkeiten eingotroten ist. Es wird beispielsweise alł
i . Oktober boi der F racht fu r Sehiffsbaueison m it einor 
Erhohung bis zu 600, 700 und inelir yom H undert zu 
rechncn sein.

i) Ygl St. u. E. 1919, 4. Sept., S. 1056.

Bergbau des Ruhrbezirkes.
eine Vorratswirtschaft yerhindert worden is t — borechnet 
m an docli z. B. dio Verluste aus dem S treikder Ruhrberg- 
leutc auf 4 Mili. t  — und dio auf der anderen Seite durch Be- 
hinderung der Vorrichtungs- und Instandhaltungsarbeiten. 
in don Gruben eine rogelrechte Forderung auf Wochen 
hinausyereitelthabeD . Mit diesem Hinweis auf die Streiks 
nahern wir uns gleichzeitig dęr eigentlićhen Ursacho 
unserer Verlegenheit, dem Riickgang der Arbeitrleistung. 
Schon geraume Zeit yor dem  Krioge h a t die Forder- 
loistung je ICopf und Schicht einen standigen Riickgang 
aufgewiesen, der m it Ausbruch des Umsturzes dann ver- 
heerenden Umfang annahm. Einige Zahlen mogen das 
beweisen. W ahrend der K riegszeit war es gelungen, die 
Forderziffern auf dor alton Hohe zu halten odor sie sogar 
noch etwas zu stoigern; im  Ruhrgebiet wurden in den 
letzten Kriegsmonaten rd . 325 000 t  arbeitstaglich ge- 
fordert. Bis zum Miirz 1919 sank die Forderung auf 
242 000 t  und betrug wahrend des groBen Bergarbeiter- 
streiks im April sogar n u r 70 500 t-, was einen taglichon 
Ausfallyon 171 500tdarstellt. A uchjetztbestehtgegenuber 
der K riegszeit immer noch ein Ausfall yon rd. 80 000 bis 
100 000 t  taglich, obwohl in  den letzten  Wochen die 
Forderung erfreulicherweise wieder zu steigen begim 't. 
Erkliirt werden muB diese Minderleistung hauptsachlich 
aus der m it der Revolution in dio Arbeiterm aśsen ge- 
tragenon Unruho und allgemeinen Arbeitsunlust, die der 
ganzen jctzigen Zeit ihren Stempel aufdruekt. Der Mangel 
an Arbeitsfroudigkcit erhellt schon daraus, daB gegenuber 
dem Jahro 1914 die Belegschaft um 5 % , dio Schicht- 
zeit lim 18% , die Forderung aber um 37%  gesunken 
ist. Und das tro tz allen Entgegenkommens, das man den 
Bergleuten zur Wiederanfachung des Arbeitseifers ge- 
zeigt hat. Auf Drangen der Beleuschaften h a t m an nach 
der gesetzlichen Einfuhrung eines allgemeinen achtstUn- 
digen Arbeitstages die Schichtzeit fiir die unter Tage
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Arbeitonden nacheinandor gekiirzt auf 7% und 7 Stundon, 
und dor damalige Roichsarboitsminister Bauer b a t wah
rend des groBen Stroiks nur dadurch eino Wiederaufnahmo 
der Arboit erreicht, daB er die Priifung oincr weiteren 
Herabsctzung der Schiehtdauer auf 6 Stundon zugesagt 
hat; Der Bergmann yerspricht sich von der Verwirk- 
iichung dieser weiteren Kiirzung eino Hobung dor Fordcr- 
ziffcrn, eino Voraussetzung, dio allerdings boi den bis- 
horigen Minderungen der Arbeitszeit nieht oingetroffen 
ist. Dio Eorderung wird aber von allen Bergarbeiter- 
vorbiinden, von don sozioldomokratisehen sowohl wie yon 
den christlichen und arboitsfriedliehen, uncntwegt auf
recht orhaltcn, und os schoint sogar, daB die allgemeino 
Einfuhrung dos Aehtstundontages den Bergmann orst so 
recht antreibt, fiir soinon weit schweroren Beruf den 
Sechsstundentag, also die 4%stiindige r< ino Arbeitszeit, zu 
yorlangen; so erkl&rt sich auch das auf dom letzten clirist- 
lichon GcwerkschaftskongrcB gofallono Wort, daB dio 
untorschiedslose Einfuhrung des Aehtstundontages und dio 
dadurch yerursachte ,',Schematisierung“ des Wirtschafts- 
lebens dio „groBte Eselei“ gewesen sei. D er Ansicht 
der Arbeiterschaft yon dor fordorungshcbenden Wirkung 
der Schichtyerkurzung haben dio Untornekmer stcts 
widersproohen; sie stehen auoh heuto noch auf dem glei
chen Standpunkt und halton die Herabsctzung der Schicht 
auf 7 odor sogar 0 Stundon; namentlich im augcnblick- 
lichon Zeitpunkt, fiir einen yorhangnisyollen Schritt. 
Zwischen boiden Meinungen einen Ausgleich zu finden, 
erseheint Sehr schwierig, muB aber yorsucht werden, 
zumal da  die Borgleute, soitdcm die „Sozialisierung“ der 
Bergwerke durchaus nicht in ihrem Sinno erfolgt ist, 
dom Verhal_ten der TJntemehmer auBerst miBtrauisch 
begegnen, oino einfache Ablehuung ihrer Forderung daher 
groBte MiBstimmung hcryorrufon wiirde. Bescitigung des 
MiBtrauens, Erweckcn neuer Arboitslust und festen 
Arboitswillens is t aber das Gebot der Stunde, und das 
kann nur erreicht werden duroh eintrachtiges Beraten 
der gemeinsamen Bolango yon Arbeitgeber und Arbcit- 
nchmer. In diesem Sinno ist die Arbeit zu wiirdigen, dio 
der A usschuB  z u r  P r i ifu n g  d o r  F ra g e  d e r  A r 
b e i ts z e i t  im  B e rg b a u  d es R u h rg e b io te s  in der 
Zeit yom 12. bis 22. August in Essen geleistet hat. Der 
AusschuB, dor auf Grund des obenorwahnten,Versprechens 
des Roichsarbeitsministcrs1) gebildet worden ist, h a t ins
gesamt 18 Besprechungen yoranstaltet und auBerdem 
zablreiche Besiohtigungen yorgenommen und hat. in 
mancher Hinsicht Beaehtliches zur Klarung der beredeten 
Frage geleistet. Werin auch, was hior yorwoggonommen 
soi, in dem wichtigsten Punkte, der Schichtyerkurzung, 
eino Einigung zwischen den Mitgliedern des Aussehusses 
nicht erzielt worden ist, so sind die Vorhandlungen doch 
keineswegS ergebnislos yerlaufen. Bei der Bedeutung 
des Verhandlungsgegenstandes fiir unsor Wirtschaftlobcn 
halten wir eino ausfiihrlicho B erichterstattung fiir an- 
gebracht.

Dor AusschuB war gebildet aus je 6 Y ertrctern der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zu denen noch 6 saeh- 
yerstiindige Mitglieder tra ten , u n te r ihnen Geheinnat 
Goth sin, der fiuhere RoiohsEohatzministcr, und Professor 
Br. Francko, der Herausgcber dor „Sczialen Praxis“ . 
Er hatte dasRecht,Zeugen unter oidesstattlicherVerpflich- 
tung zu yernehmen und in alle Biicher und Geschafts- 
yorgiinge Einblick zu nehmen, was m it anderen Worten 
heiBt, daB hier zum ersten Małe in Deutschland ein Unter- 
suchungsausschuB im englischen Sinne tagte. Dem ent- 
sprachos auch, daB die yolle Oeffentlichkeit der Sitzungen 
beschlossen wurde, natiirlich in  dem parlamentarischen 
Sinno einer Verbindung yon óffentlichen Sitzungen und 
ongeren AusschuBberatungen, iiber welch letztere aber 
dic Prosse stand ig unterrichtct werden sollte. Die Vor- 
handlungen begannen m it einor Vorbesprechung, die 
yon dem Vortreter des Reichsarbeitsministeriums, In- 
genieur L iid o m an n , eingoleitet wurde, worauf Professor

')  Ygl. St. u. E. 1919, 3. Ju li, S. 700.

Dr. F ran ck o  den Yorsitz ilbornahm. In dor Ybrbcspre- 
chung wurde in erster Reihe der Arboitsplan beraten, 
wobei der gosamto Stoff in drei Absclmitte zerlegt wurde, 
oinen s o z ia le n , einen g e s u n d h o itl ie h e n  und einen 
w ir ts c h a f t l ic h e n ;  zu jodem Abschnitt wurde dic La- 
dung besondorer Auskunftspersonen yorgesehen.

Beyor dann in  die eigentliehen Verhandlungcn ein- 
getreten  wurde, fand eino offentlicho Sitzung s ta tt, zu 
der aber nu r oino iiuBorst geringe Zahl Bosucher crschie- 
nen war. Dor V ertreter des Roichswirtschaftśministers 
sohiiderto dic Gefahren, welche dio Kohlennot sowohl 
fiir die G esamtheit ais auch fiir den einzelnen m it sich 
bringe, worauf Von Arbeitgeborseite B e rg a sse sso r  
y o n  L o o w en s to in  zunachst oinen g o sc h i c litl i che n 
U e b e rb lic k  iib e r  d ie  A r b e i t s z e i t  im  B e rg b a u  
d e r  d e u ts c h o n  und a u B o rd e u tso h o n  L a n d e r  gab. 
Auf unsere heutigo Zeit ubergehend, stellto er in 
den Vordergrund dic Frage, ob es mogiieh sei, dio 
Arbeitszeit weiter zu yerkiirzen und dabei gloichzeitig 
dio erstrebto Hebung der Forderung zu erreichen. 
E r streifto dabei dio zwischcr staatlichen Arbeitsyerhiilt- 
nisse im Bergbau und fiihrte aus, daB in kcinem Lando 
oine kiirzere Arbeitszoit fiir dic Borgleute bestehe, ais- 
sio schon seit Jahrzelinten im Ruhrbergbau oingcfiihrt 
sei. H eute soi m an in England dabei, dio Schichtzoit 
obenfalls auf siobon Stunden horabzusetzen, wobei aber 
zu ‘beruoksichtigon soi, daB der cnglischo Siobonstunden- 
tag  sich aussclilieBlich Ein- und Ausfahrt yerstehe, so- 
daB Deutschland auoh weiterhin oinen Vorsprung vor- 
zoiehnen konne. D er Rednor yertra t den Standpunkt, 
daB unter don houtigon Verhiiltnisson oino Hcrabsotzung 
der Schichtzoit auf sochs Stunden unmoglich sei.

E r  erliiutorto dann niiher die schwerwiegendon 
Folgen, wolehe dieso VerhiiltnisSo fiir unsor Verkehrs- 
wesen, die Gas- und Elektrizitatsversorgung, die Land- 
wirtschaft und insbesondere auch fiir die gesamte In 
dustrie bereits gehabt habon und noch haben miissen.

Bei Beurteilung der ganzen Frago soi im iibrigen 
noch zu beriicksichtigen, daB boi der siebenstUndigen 
Schichtdauer dio Fordorzeit- 0% , dio roino Arbeitszeit
5 Stunden betrago. G.ngen wir zurscchsstiindigon Schicht 
iibor, so wiirde dio reino Arbeitszoit auf nu r 4 Stunden 
sinken. In 4 Stunden aber obensoyiel zu leisten wio 
in 6Y2 Stunden roinor Arbeitszeit, dio bei der achteinhalb- 
stiindigen Scliieht horauskam, soi ein Ding der Unmóg- 
lichkeit. Bei einer yerkiirzten Arbeitszeit mache sich 
auoh jedo Storung im Betriebe wesentlich bemcrkbar.

Stelle m an sich aber selbst die Moglichkeit vor, 
dureh Vermohrung der Bologschaft und Erhohung der 
Arbeitsleistung dicselbon Kohlenmcngen wie friiher gc- 
winnon zu konnen, so bloibo noch immer die Frage offon, 
wio man bei den nur yorhandenen oin oder zwei Ausgangen 
dio geforderte Menge m it den yorhandenen Forder- 
einriohtungen aus der Grube ziehen solle. Eine Ver- 
mehrung der Schichten lasso sich nicht so einfach durch- 
fiihron. Wolle man die houtige Forderung in  drei hechs- 
stiińdigon Schichten erreichen, so seien rund CO 000 Mann 
mehr erforderlioh ais bisher; wollc man aber gar die 
Leistung vor dem Kriego erreichen, so wiirde das eino 
Vormchrung der Bjlegschaft um 319 000 Mann bedeuten. 
Woher solle man abur dic orfahrenon Borgleute nehmen, 
die m it der Eigenart des bergmannischen Berufes ge- 
niigend yertrau t sind und auch dio Gefahren hinreichend 
kennen, dam it daś Lebon anderer nicht bedroht ist ? 
Aber auch der ganze Grubenbetriob muBto boi einer 
Vermehrung der Schichten auf eino andere Grundlage 
gestelit worden. Neue Betriebspunktc waren zuerschlieBen, 
der Fórderwagenpark, die Fordereińrichtungen miiBten 
erganzt bzw.erwoitert werden. Das sei beim gegenwartigen 
Stand unserer Eisenhuttenfeizmgung aber eino unlos- 
bare Aufgabe.

Bergassessor yon Loewenstein schloB m it dem 
Hinweis, daB schon bcini ersten Angreifen der Schichtzcit- 
frage somit eine ganze Fiille yon Schwierigkeiten auf- 
treten , die yon heute auf irorgen gar nicht zu losen seien.
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Wenn man, wio os dio Pflięht gebietc, das ganze Augcn- 
raork auf d ‘e Hebung der Fordorung richto, so miisse 
man dor alsbaldigen Einfiihrung dor gowunschton seclis- 
stiindigen Sohioht widcrraton. Trotzdcm sei das Unter- 
nohmertum gorn berojt, m it allem Ernst und m it aller 
Giiindlichkeit dio Erage zu priifen, welcho Yorbedingun- 
gen zunachst zu erfuffijn sind, um zu oinor Arbeitszoit- 
verkiirzung boi gloichzoitiger Erhohung der Fordorung 
auf das orforderlicho MSB kommon zu konnen.

Don Standpunkt dor Arbeitnehmer logto Borgmann 
Roso m an n  dar, dor auf die Notwendigkoit einor kiirzeron 
Arbeitszoit im Bergbau hinwics und sie m it dor Gefiihr- 
lichkeit dos Bergbauos, dom geringeren Durchschnitts- 
aitor und dor hohoren Invaliditiit dos Bergmaunos und 
den Sohwiorigkeiton deS Bergmannsborufos bcgriindete. 
Die Borgarboiter Soien boi der Revolution yergossen wor
don, wenn man in Botraeht ziehe, daB der langere Aufont- 
hait vor und naeh der Arbeit in deń Wasohriiumen usw. 
ihnen ihro Arbeitszoit vorliingero.' Den Streik der Berg- 
arbeiter orklarto or ais bogrundet m it der Fordorung, 
daB dio Borgarboiter oin Recht darauf hiitten, iilter zu 
wordon ais 47,6 Jahre. E r liiolt die Einfiihrung der Sechs- 
stundensehicht fiir moglich. Dio dadurch ointrotendo

Vonninderung der Forderong wordo auf andeio A rt und 
Woise wottgemaeht. Wenn da dio Arbeitszoit im Ycrhiilt- 
niS von 10 : 8 beim Bergbau eingefiihrt worde, wurden 
auch wieder mohr Kriifte dem Bergbau zuflieBen, und die 
Abwanderung, dic eingesetzt habe, worde nachlasscn. 
SohlieBlich sprach er iiber dio technischen Vorhiiltnisse 
der Sehaehtanlagon, wolcho die Fordorung bceintriichtig- 
ten. Die Ruho konne im Bergbau aufrecht erhalten 
werdon, wenn m an m it gutem  Willen an dio Frago der 
Vorkiirzung der Sehichtzeit horangehe, und wonn die 
Arbeitgober nicht ogoistischo Griinde dagegen anfiihrten 
und soweit ais moglich Entgegonkpmmen zeigten.

Eino Ausspraehe erfolgte naoh den beiden Redeu 
nioht; Professor Francke, der das SehluBwort nahm, wies 
nu r nochmals ausdi5icklich darauf hin, daB dio niichaten 
drei Monato iibor unsere staatlicho, politische und natio- 
nale Zukunft ontschoiden worden. Das wirtschaftliche 
und physisehe Dasein des deutschen Volkes hiingo von 
dor richtigon und sachgomaBen Erledigung der Schielit- 
zoitfrago ab. Sollten wir in Zukunft hungern und frioren 
mussen, so worde das Verdorben nioht zuletzt dio Arbeitor 
und andere Arbeitnehmer des Kohlenbcrgbaues treffen.

(SchluQ folgt.)

V ereins - N achrichten.
Verein deutscher Eisenhuttenleute.

Aonderungen in der Mitgliederliste.

Bcrnd, Heinrich, techn. D irektor dor bohtn. Worko der 
A.-G. Rothau-Noiidok, K arlsbad i. Bohmen, Villa 
L iberty .

Bernhardt, FHsdrich, H iittondirektor der Konigshiitte, 
Konigshutte, O.-S., Park-S tr. 8.

Berve, Heinrich, Obering. der Siiohs. GuB-
staliif., Daubon, Bez. Drosdon, Bahnhof-Str- 15 a.

liorbet, Heinrich, Ing., Boyollmachtigter der N. V. Han- 
dolsmaatschappij van Saters & Co., Hamborn a. Rhein, 
Wosolor Str. 2.

Eichler, Fritz, H iittondirektor der Oborsehl. Eisonind., 
A.-G., Julienhiitto, Bobrek, O.-S.

Gerlach, Michacl, Obcringonieur a. D., Schoinfeldi. Bayern, 
SchloB Schwarzonberg.

Hagen, Johann, Ing,, GioBoreileiter d . Fa. Droop & Rein, 
Workzeugm.-Fabr. u. Eisong., Bielcfold.

Ilatlanek, Franz, W erksdiroktor, Zuekmantol bei Teplitz- 
Schonau, Bohmen.

Jlohapjel, Wilhelm, Ingenieur, Coln, Friesenplatz 16.
Kdttgen, Carl, D irektor dor Siomens-Schuckortw., G. m.
. b. H., Berlin W 15, Kurfiirstondamm 188.
Krause, Carl, D irektor, Dusseldorf, Insel-Str. 20.
Melte, Ernst, H iittondirektor der Gowerksehaft Carl-Otto, 

Adolonhutte, Porz a. Rhein.
Schmidt, Carl O., In;;., Batriobschof, Neunkirchen-Saar, 

SchloB-Str. 13.
Schneider, Ernst, Ingenieur der Wirtschaftsgomoinscliaft, 

G. m. b. H., Bromen, Gormania-Str. 28.
Sladeczek, .4., Oboringenieur der Siiohs. Mot.allw.-Fabrik 

Aug. Wellner Sohne, A.-G., Aue i. Sa., K orner-Str. 1.
Spindler, M ax, Vorstand der Siemens-Schuckertw., 

techn. Buro, Coln, Friesenplatz 14.

Storp, Otto, Borgassossor, Wanno i. W., Bismarok-Str. 7.
Streit, Fritz, Ingenieur, Breslau 2, Griin-Str. 38.
Thoma, Walter, Betriebsloiter u. Prokurist dor Hasper 

Eiseng., A.-G., Haspo i. W.
Wefelscheid, Alfred, Koehofonchof des Stahlw. Becker, 

A.-G., Abt. Rainholdhutte, Crefold-Rheinhafon.
Zobel, Otto, Ingenieur, Essen, G omarken-Str. 30.
Zórner, Richard, Bargrat, Genoraldiroktor u . Vors. des 

Vorst. dor Masohinenbau-Anstalt H um boldt, Coln-Kalk, 
Nouo M itg l ie d e r .

Bauer, Samuel, boh. aut. Ingenieur, Wien IX , Strudel- 
hofgasse 13.

B om , Wilhelm, D r. ror. poi., R eferent fiir Eisen u . Stahl 
im Ausw. A>nt, Berlin W 50, Regonsburger S tr . 17.

Briefs, Ooltfrifld, Batriobsdiroktor der Rhein. Chamottc- 
u. Dinas-Worko, Esohweilor, Zechon-Str. 1.

Euling, Karl, Borgassossor a. D„ Genoraldiroktor d . Fa. 
A. Barsig, Barg- u, Hiittenw., Borsigwork, O.-S.

Gass, Erich, Oberingoniour, Dusseldorf, Graf-Adolf-Str. 89.
Oassner, Josef, Ing., Batriobsleiter des Stahlw. Hopfen- 

giirtner, A.-G., Rokycan, Bohmen.
Holthaus, Carl, ®ip(.»^ng., Haspe i. W., Vorder Str. 1.
Klincke, M ax, Fabrikant, Altena i. W., Gerichts-Str. 16.
Kohler, Fritz, Ingenieur dor A.-G. fiir H iittonbetrieb, 

Duisburg, Charlotten-Str. 29.
Kruger, Karl, Betriebsingonieur derM aschinenf.Esslingen, 

Abt. GieBaroi, Obortiirkhoim, Uhlbacher Str. 14.
K uhn, Christian, Ing., Abt.-Versteher dor Deutschon 

Maschinonf., A.-G., Duisburg, Sternbuschweg 9.
Aliddeldorf, Richard, Ingenieur, Alsdorf i. Rheinl., Sasson- 

berg-Str. 45 a.
Weber, Cleniem, Ingenieur des Eison- u. Stahlw. Hoesch, 

A.-G., Dortm und, Facher-Str. 4.
G e s to rb o n .

Lunke, Friedrich, W itten. 28. 8. 1919.

Unsere t a e l  flen Krieg i i  Hot geratenen Faclgenossei t a c l g  w  Stelien!
■Beaclitet t o  1 1  Listę der Stellung SucŁeMen auł Seite 125/21 fles Anzeigenteiles.


