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^*chon bald nach Kriegsausbruch war Deutsch- 
land ein von der AuBenwelt abgoschlossener, 

auf sich allein angewiesener Wirtschaftskorper, 
der allen aufkommenden Kriegsnotwendigkeiten 
aus sich selbst lieraus gerecht zu werden ver- 
suchen muBte. Der Weg zur Deckung vieler 
Anspriiche muBte in vielen Fallen erst gesucht, 
und Neues muBte geschaffen werden; auf einigen 
Gebieten aber waren schon die Voraussetzungen 
zur Yollbringung hocbster Leistungen vorhanden. 
So stand auch sofort zur Yerfiigung fur Arbeiten 
aus dem Gebiete des Eisenbaues die vollwertige 
Hilfe der deutschen Eisenbau-Werke, eines Groli- 
gewerbes, dessen Iłuf durch manche GroBtat aus 
Friedenszeiten fest gegriindet war, und dessen 
Leistungsfahigkeit sich nicht nur im Inlande, 
sondern in manuigfachem Wettbewerb auch dem 
Auslande iiberlegen gezeigt liatte. In den ver- 
1'lossenen Kriegsjahren haben die deutschen Eisen
bau-Werke GroBeres ais je vorher in Friedens- 
tagen geleistet, von ihren Arbeiten durfte aber 
der Oeffentlichkeit, weniger denn je mitgeteilt 
werden. Es ist neben anderen Ursachen auch 
auf diesenUmstand zuriickzufiihren, daB imKriege 
weite Yolkskreise der Technik nicht das Ver- 
standnis entgegengebracht haben, auf das die 
Technik dank ihrcr Leistungen Anspruch maclien 
durfte. Nacbdem die gegen eine Bekanntgabe 
sprechenden Bedenken inzwischen hinfallig ge- 
worden sind, soli im Vor!iegenden der Yersuch 
gemacht werden, durch eine Reihe von Einzel- 
bildern einen Ueberblick zu geben iiber das, 
was auf dem Gebiete des Briickenbaues, des 
Hochbaues und auf rerschiedenen anderen 
verwandten Gebieten von deutschen Eisen- 
bau-Werken wahrend der Kriegsjahre geleistet 
worden ist. Yon einer Wiirdigung oder sogar 
kritischen Priifung der einzelnen Leistungen muB 
dabei abgesehen werden, denn einmal wurde sie 
iluBerst schwierig sein und zudem leicht unge- 
Techt ausfallen konnen, da es sich meist um 
Arbeiten handelt, die unter sehr ungiinstigen 

IV .,.

Verhaltnissen und unter dem Druck von Zeit- 
und Kraftemangel yollfiihrt werden mufiten, zum 
anderen wiirde sie auch iiber den Bahmen der 
beabsichtigten gemeinverstandlichen Darstellung 
hinausgehen. Es ist dem Verfasser eine ange- 
nelune Pflicht, auch an dieser Stelle allen den 
Eisenbau-Werken zu danken, die ihn durch Ueber- 
lassung vonUnterlagen, Berichten und dergleiclien 
in anerkennenswerter Weise freundlichst unter- 
Stiitzt haben.

Arbeiten aus dem Gebiete des Brinkenbaues.

TJm den Vormarsch der deutschen Heere auf- 
zuhalten, wurden von denFeindenzahlloseBrucken, 
darunter auch Uebergange. die durchaus keine 
sirategische Bedeutung hatten, ganz oder teil- 
weise zerstort, und die deutschen technischen 
Truppenteile sahen sich damit vor Aufgaben ge- 
stellt, denen sie weder durch ilire Zahl noch mit 
ihrem Geratepark gewachsen sein konnten. Sie 

muBten sich darauf beschranken, durch Behelfs- 
briicken an Stelle der zerstorten wichtigsten 
Verkehrsiibergsinge einen einigermaBen geregel- 
ten Nachschub zu sichern und im iibrigen die 
Herstel lung von Ersatzbri icken fiir voll- 
standig zerstorte Briicken, die Instaud- 
setzungnur  teil weise zerstorter Briicken, 
die S i c h e r u n g s a r b e i t e n  und Um hau ten 
an bestehenden  Br i i cken ,  den Neubau 
Ton Br i icken f i ir  neu erof fnete  Ver- 
kehrswege  den deutschen Eisenbau-Werken 
iiberlassen.

Briickenbau-Arbeiten sind imLaufe der Kriegs
jahre durch die -deutschen Eisenbau-Werke auf 
fast allen europaischen Kriegsschauplatzen aus-- 
gefuhrt worden, doeh waren die Verhaltnisse,. 
unter denen gearbeitet werden muBte, je nach 
der Lage der Baustellen in den einzelnen Gegen- 
den yerschieden. Grundrerschieden waren ins- 
besondere die Verhaltnisse des Ostens von denen 
des Westens. Im Westen erleichterte ein dichtes 
Netz von StraBen, Kanalen und Bahnen jeglicher
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Art das Heranbringen der Baustoffe und den 

Nachschub aus der Heiniat, und die Arbeiter, 
tatig unter den gleichen klimatischen Verhalt- 
nissen, wie man sie von West deutschland lier 

gewohnt war, konnten jederzcit auf die Hilfs- 
mittel der nicht zu fernen heimatlichen Betriebe 
zuriłckgreifen. Auch bestand die Moglichkeit, im 

Bedarfsfalle Hilfskrafte aus einer gebildeten Be- 
yolkerung zur Forderung der Bauausfiihrung 

heranzuziehen. Im Osten warteten dagegen nur 
Schwierigkeiten. Strafien und FluBlaufe brachten 
stets neue Ueberrascbungen; an einen geregel- 
ten Zufuhr- und Nachschubyerkebr war bei den 
meisten Baustellen nicht zu denken. Plotzliclie 
Wetterstiirze, Eisgang und Hochwasser ohne 

Vorhersage zwangen oft zur AeuderunR des Bau- 
planes. Die Arbeitnehraer, fern von der Heimat, 
auf sieh selbśt. angewiesen, muBten unter un- 

gewohntcn Yerhaltnissen arbeiten und fanden 
In der weit unter ihnen stehenden landansiissigen 
Bev5lkerung keine entlastenden Hilfskrafte.

Das sonst iibliche Verfahrende.r Ausschreibung 
und Yergebung iler Bruckenbauten konnte im Kriege 
nicht eingeschlagen werden, da aus militiirischen 

und wirtschaftUMen Rucksicliten die Bauarbeiten 
meist in moglichst kurzer Zeit durchgefiihrt und 
yollendet werden muBten. Hierzu kam, daB bei 

vłelen Banyorliaben mangels eingeliender Unter- 
lagen der Umfang der Arbeiten nur geschatzt 

werden konnte und die Aufstellung eines vorher- 
gelienden Kostenanschlages daber unmoglicli war. 
Unter dem Druck dieser Umstande sahen sieh 

die vergebenden militarischen Behorden gezwun- 
gen, die Bauarbeiten und die Lieferungen faśt 
ausschlieBłich auf Grund des sogenannten kolo- 

nialen Bauyertrages, eines von der deutschen 
Kolonialyerwaltung bei Bauausfiihrungen in den 
deutschen Schutzgebieten vorher schon erprobten 

Yertragsuiusters, mit den Unternehmern abzu- 
rechnen. Durch diese Vertrage werden den Unter
nehmern die von ihnen nachzuweisenden Selbst- 

kosten vergiitet und auBerdem prozentuale Zu- 
schlage fiir allgemeine Yerwaltungskosten, Yor- 

halten von Arbeitsgerat, Wohifahrtseinrichtungen 
u. dgl. und fur Verdienst gewahrt.

I. Ersatzbrticken fiir v61iig zerstorte Briicken.

Auf dem westlichen Kriegsschauplatz kamen 
yorwiegend Neubauten fiir zerstorte Eisenbalm- 

brucken in Frage, im Osten traten dagegen die 
StraBenbriicken-Neubauten in den Yordergrund. 
Die Eisenbahnbriicken muBten nach den von den 

Militarbehorden aufgestellten Bedingungen im-.' 
stande sein, die den PreuBischen Yorschriften 

entsprochenden Lasten im Dauerbetrieb aufzu- 
jiehmen. Fiir kleintre StraBenbriicken war eine 
Yerkehrslast von 400 kg/qm und ein Lastwagen 

von 10 t Achslast angesetzt, fiir ęinzelne Fahr- 
liahnt.eile muBte auBerdem eine Straflenwalze von 
23 t Gewicht berucksichtigt werden. Fiir griiBere

StraBenbriicken war der Armeelastenzug und ein 

Morserzug nach untenstehender Abbildung 1 maB- 
gebend. Fiir den Ueberbau der Briicken hat man 

durchweg nur einfache Balkenbriicken gewahlt, 
und zwar Tragwerke aus Walz- bzw. Blech- 
tragern oder Fachwerksbalkentragern.

1. Walzlrager- und Blechtrager-BrUcken.

Diese Gruppe ist gekennzeichnet durcii Walz- 
trilger- oder Blechtrager-Ueberbauten auf einer 

groBeren Zahl von Zwischenstiitzen, meist Pendel- 
stiitzen auf gerammten Pfahljochen. Die Vcr- 
wendung der Trager fiir die Ueberbauten er- 
moglichte schnellste Beschaffung, selir geringe 
Bearbeitung auf der Baustelle und einfacliste 
Aufstellungsarbeit. Man war ferner zieinlich itn- ‘ 
abhangig von den alten Stiitzpunkten der zer- 
storten Brticke und nicht gezwungen, dereń 
Triimmer fortzuraumen. Alles in allem bot di& 
genannte Briickenart die rascheste Ausfiihrungs* 
mSglichkeit. Sie ist dann auch iiberall da, wo 
auf schnellste Inbetriebnalimedes Ersatzbauwerkes 
Wert gelegt werden muBte, gewahlt worden, 
und es konnten Baufristen innegehalten werden.
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Abbildung 1. Lastenbild eines Morsorzuges.

die man vor dem Kriege fiir schlcchterdings tin- 

moglich gehalten hatte.

a) Eingleisige Eisenbahniriicke flter die Maas !n Namur 

(Linie Namur—Givet Erstes Gleis).

Die Babnlinie von Namur nach Luxemburg 
kreuzt gleich hinter dem Babnhof von Namur 
die Maas rechtwinklig zur Stromrichtung in einer 
Hohe von etwa 12 m iiber Mittelwasser. Die 

ais Verkehrsmittel dienende Briicke hatte eine 
Gesamtlange von 180 m und bestand aus drei 
Oeffnungen von je etwa 43 m Weite. Fiir jedes 
Gleis der Doppelbahn war ein ei gen er Ueberbau 
in Form von Fachwerktragern mit obenliegender 

Fahrbalm vorhanden. Die gemeinsamen Wider- 
lager und Pfeiler waren wassiy gemauert mit 
Sandsteinquadernverblendungund innerem Bruch- 

steinmauerwerk. In unmittelbarer Nalie dieser 
Briicke befand sieh noch der Uebergang fiir die 
Eisenbahnlinie von Namur nach Givet mit gleichen 
Oeffnungsweiten. DieUnterbauten fiir diese Briicke 
schlossen unmittelbar an die der erstgenannten 
Briicke an, waren jedoch unabhangig yon den- 
selben und waren ebenfalls fiir Doppelbahn vor- 
gesehen, doch war der Ueberbau nur fiir das 
stromaufwartige Gleis yorhanden. Ueber den Zu- 
stand der Briicken bei demEinmarschderDeutsclies 

gibt die Abbildung 2 AufschluB. Darnach war der
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linksseitige Strompfeiler sowohl der Luxemburger 
ais auch der Givet-Briicke durch Sprengung bis 
anf dera Wasserspiegel zerstort, und infolgedessen 
waren die beiden anschlieBenden Oeffnungen des 
Ueberbaues niedergebrochen. Der freiaufliegende 
Ueberbau der Luxeinburger Briicke in der dritten 
Oeffnung blieb dabei ganz unbeschadigt, wahrend 
der durchlaufende Trager der Givetbriicke auch 
in dieser Oeffnung sehr gelitten hatte und nur 
durch den noch bestehenden Zusammenhang mit 
dem abgestiirzten Trager im Mittelfeld in seiner 
urspriinglichen Lage erhalten wurde. Anfang 
September 1914 wurde im Hauptąuartier zu 
Luxeniburg der M a s c h in e n f a b r i k  Augs- 
bu rg-Ni i rnberg ,  Werk  Gustavsburg bei 
Mainz, der Auftrag zur Erbauung einer ein- 
gleisigen Ersatzbriicke gegeben. Ais rascli lier- 
zustellender Ueberbau erscliien am vorteilliat- 
testen eine Balkenbriicke auf Pendeljochen, dereń 
Entfernungen so zu walilen waren, dali 
ais Haupttragglieder Walzeisentrager Ver- 
wendung finden konuten. Eine Erbauung der 
Briicke an der Stelle der fruher yorhande- 
nen war ausgeschlossen, da die vor dem 
Bau yorzunehmenden Aufrauinungsarbeiten 
zu viel Zeit in Anspruch genommen hatten. 
Dagegen schien der Platz fur den noch nicht 
ausgefiihrten zweiten Ueberbau dergespreng- 
ten Briicke sehr gunstig, denn aufier dem 
leicht auszufiihrenden AnschluB der beiden 
Rampen konnten auch die vorhandenen Land- 
widerlager und der unbeschadigte rechtssei- 
tige Strompfeiler fiir die Ersatzbriicke verwendet 
werden. Da die zusammengebrochenen Ueber- 
bauten, oberhalb und unterhalb der Ersatzbriicke, 
nahezu in ihrer friiheren Acbse lagen, war nicht 
zu befiirchten, daB beim Rammen von Pftthlen 
fiir die Joche Schwierigkeiten entstehen wurden. 
Eine vorgenommene Untersuchung des Unter- 
grundes zeigte, soweit es unter den bestehenden 
Verhaltnissen moglich war, die Anwendbarkeit 
von Rammpfahlen. Am 5. und 6. September friih 
wurde der emlgiiltjge Plan fiir die neue Briicke 
festgelegt, wie er nach der Uebersichtszeichnung 

in Abb. 3 dargestellt ist. Der Zwischenraum vom 
linken Widerlager bis zum rechtsseitigen Strom
pfeiler war in sieben Felder eingeteilt, von denen 
die drei auBeren je 11,63 m Stutzweite auf- 
weisen, wahrend die mittlere Oeffnung 16,13 m 
Weite erhalten hatte. Diese groBere Mitteloffnung, 
die uber dem gesprengten Pfeiler lag, hatte den 
Zweck, mit den Jochen moglichst weit von den 
Trummern abbleiben zu kćinnen, um Schwierig
keiten beim Rammen zu vermeiden. Die Entfer
nung vom Strompfeiler bis zum rechten Widerlager 
war durch zwei Zwischenjoche in drei Felder von 
je 14,13 m geteilt. Es entstanden auf diese 
Weise zwei yoneinander unabhangige Teile: der 
erste vom linken Widerlager bis zum Strompfeiler 
mit einer Lange von 86 m, der zweitevom Strom

pfeiler bis zum rechten Widerlager in einer Lange 
von 43 m. Beide Teile hatten an den Widerlagern 
feste Auflager, wahrend sie im iibrigen durch die 
Pendeljoche und auf Gleitlagern des Strompfeilers 
beweglich gelagert waren. Ais Haupttragwerk 
fiir dio Gleise diente fiir jeden Schienenstrang ein 
Doppeltrager aus zwei breitflanschigen X-Eisen. 
Die beiden Trager waren durch zwisehengesetzte 
Querrahmen, das ganze Tragwerk durch einen 
oberen Quer- und un teren Wind verbaml aus Winkel- 
eisen yerbunden. Die Langstrager der links und 
rechts vom Strompfeiler gelegenen Gruppen waren 
unter sich in der Langsrichtung yerbunden und 
zur Verhinderung von Langsverschiebungen in 
den Widerlagern verankert. Das Stiitzwerk fiir 
die Pendeljoche bestand aus vier Eisenpfahlen fiir 
jeden .JochfuB, fur jedes Joch also aus achtPfah- 
len, die iiber Jlittelwasser mit einem Kopf ver- 
sehen wurden, der die Lager fiir die Joche trug

AbbiUung 2. Zcrstorto Eisenbahnbriickcn in Xamur.

(vgl. Abb. 3). Im Werk Gustaysburg waren die 
Vorbereitungen derart getroffen worden, daB am 
Sonntag den6.Septembe.rl914 ein Zug mit Gera- 

ten, Werkzeugen unddemsonstnotwendigen Riist- 
zeug abgehen konnte. Begleitet wurde der Zug 
von den zum Baubetrieb erfcrderlichen Beamten 
und 20 deutschen Arbeitern. Bei der Ankunft in 
Namur am 8. September morgens wurde der Zug 
sofort auf die Gleise an der Baustelle geschoben, 
und es wurdo sofort mit dem Abladen der Wagen 
und dem Einrichten der Baustelle begonnen. Nach- 
dem die Achsc der Briicke festgelegt war, ging 
man an die Errichtung eines festen Geriistes vom 
linken Ufer aus, das fiir die Rammung der 

Eisenpfahleundspater fur die Aufstellungsarbeiten 
dienen sollte. Die Holzpfahle fiir dieses Geriist 

wurden mit einer schwimmenden Rammegeschlagen. 
Bei der Beschranktheit des Raumes war es not- 
wendig, die das Rammgeriist tragenden SchifTe 
abzuschneiden, um damit zwischen den herabge- 
stiirzten Briickenteilen durchzukommen. Die Gc- 
riistpfahle im Mittelfeld der alten Briicke wurden 
von einer kleinen Dampframme auf vorgekragtem 
Geriist geschlagen (vgl. Abb. 4). Dem Fort- 
schreiten der Riistung folgend wurden die Eisen- 
pfalde fiir die Unterstiitzung der Joche gerammt. 
Die I-Eisen hierzu sowie samtliche noch fehlen- 
denBaueisen kamen imŁaufe der ersten und zwei-
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ten Bauwoche auf verschiedenen Ziigen an, und 
aueh die deutsche Mannschaft verstarkte sich aus 
den Begleitern dieser Ziige allmahlich auf etwa 
60 Mann. Das Angebot von belgischen Arbeitern, 

von denen imDurchschnitt 70 beschaftigt wurden, 
war andauernd ein groBes; der Wert der Ar- 
beiter war jedoch, mit Ausnahme von einigen 

gelernten Handwerkern, ein geringer. Das Ver- 
halten. der Eisenpfahle beim Rammen war sohr 
Verśchieden. Wahrend eine Anzahl in der vor- 

gesehenen Tiefe die notige Standfestigkeit er- 
reichte, innBten andere zu diesem Zweck milHolz 
verst!trkt werden. Einige gingen so tief, daB 

Stucke aufgesetztwerden muflten, um die richtige 
Pfahlkopfhohe zu erreichen. Bei einigen Gruppen, 
dereń rechnerisch ermittelte Tragftlhigke.it nicht 

viel iiber der erforderlichen lag, wurden zur 
groBeren Sicherheit nochHolzpfahle gerammt, die 
iu das Stiitzwerk eingebunden wurden. Das An- 
bringen der Pfablkopfe ging Im AnschluB an das 
Rammen glatt vor sich. Vom 18. September ab 
wurden die Pendeljoche, nachdem die einzelnen 
Teile auf die Riistung geschafft worden, mitteJst 
Standerbaumes aufgerichtet (vgl. Abb. 5). Die 
Pendeljoche fiir die Unterstutzungen in derreclits- 
seitigen Briickenoffnung (zwisehen Strompfeiler 

und Widerlager) wurden mittels,t der Schwimm- 
ramme aufgerichtet, die die Pfahle in dieser Oeff- 
nung geschłagen hatte. Um die Auflager fiir die 
Langstrager auf den Widerlagern unddenBriicken- 
pfeilern zu gewinnen, muflten diese um 2,5 m er- 
lioht werden. Dies geschah durch Herstellung 
von Betonklotzen auf dem alten Mauerwerk.

Die Aufstellung der Laugstrager begann am 
24. September. Sie wurden auf einer eigens dazu 
angelegten Forderbahn auf die Riistung geschafft 
und mittelst Standerbaumes hochgezogen. Nach
dem das erste Feld eingebracht war, begaim man 
sofort mit der Anbringung der Verankerung im 
linken Widerlager. Dieses wurde in der Weise 
ausgefiilirt, daB die yon den unteren Flanschen 

der Langstrager ausgelienden Flacheisen mit Hilfe 
von I-  und [-Eisen in einem Betonblock ver- 
ankert wurden, der sich gegen den Grewolberticken 
des Widerlagers stemmte (vgl. Abb. 3). Fort- 
schreitend mit dem Aufbringen der Langstrager 
wurden die Verspannungen eingezogen und die 
Querschwellen verlegt. Fiir das Aufstellen des 
Ueberbaues rechts yom Strompfeiler wurden die 

Langstrager auf die schwimmendeRamme gebracht 
und am Makler hochgezogen. Am 29. September 
waren die Aufstellungsarbeiten im wesentlichen 
beendec und auch die Verankerung am rechten 
Widerlager sowie sonstige Nebenarbeiten fertig- 
gestellt. Das Schienenlegen wurde durch die 
Bahnverwaltungderartgefordert, daB am 30. Sep
tember vormittags die Probebelastung yorgenom- 

men werden konnte. Infolge der guten Ergebnisse 
des Yersuches wurde dieBriicke dem Betriebe so
fort freigegeben, und mittags desselben Tages

ging bereits der erste Militarzug iiber die Briicke.
Die nach dieser Zeit noch ausgefiihrten Arbeiten 
waren untergeordneter Natur, z, B. Nachziehen 
von Bolzen, Anstreichen und Einbringen von Ver- 
spannungen in den Unterbau der Joche. Damit 
die Fertigstellung der Briicke in der gestellten 
kurzeń Frist trotz des teilweisen recht schlechten 
Wetters mgglich wurde, muBte natiirlich Tag und 
Nacht gearbeitet werden, wohei fiir die Nacht- 
arbeit nur die deutsche Mannscliaft verwendet 
werden konnte, an die infolgedessen auBerordent- 
lich hohe Anspriiche gestellt werden muflten.

Die folgenden Angaben mogen einen Anhalt 
iiber die wahrend des Baues zu bewaltigenden 
Leistungen geben:

1. Eisenwerk des Ueberbaues . . . . 195 t

2. Eisenwerk des Unterbaues (Joche und
Unterstutzungen) . . . . . . . . .  148 t

zusammen 343 t

3. Anzahl der (Juerschwellen 250 Stiick,
4. Anzahl der zu schlagenden Eisenpfahle

64 Stiick.

Die Einrichtung der Baustelle umfaBte aufier
den fiir Bureau, Lager, Speiseriiume fiir Arbeiter
notwendigen Bauliclikeiten auch die Anlage fiir 
eine elektrische Zentrale, die sowohl den Stroin 
fiir die Beleuchtung ais auch die Kraft zuinBohren 
der unbearbeitet an die Baustelle gelangenden 
Eisenbauteile lieferte.

b) Zwei eingleisige Eisenbahnbriicken in Lumes bei Sedan.

In dem Dorf Lumes, etwa 15 km stromab-
warts von Sedan, an derMaas und an der Haupt- 
Eisenbalmstrecke Sedan— Charleville gelegen, war 

die zweigleisige Eisenbahnbriicke am 25. August 
1914 durch die Franzosen gesprengt worden. 
Die Briicke bestand aus drei Stromoffnungen von 

je rd. 25,6 ni und aus vier Flutoffnungen yon 
je rd. 10 in Stiitzweite. Die Stromoffnungen 
wurden durch vier eiserne Haupttrager iiber- 
briickt, die ais durchlauiende Blechtrager von 
1,8 m H6he auf vier Stiitzen ausgebildet waren. 
Die Flutbriicken waren steinerne Bogenbriicken. 

Durch Sprengung der beiden mittleren Stein- 
pfeiler war die Briicke in beinahe wagerechter 

Lage rd. vierMeter heruntergestiirzt. Die Blech- 
trager brachen dabei beidersoitig etwa 8 ni vom 
Ende ab; die Enden blieben im Auflager hangen i 

und stellten sich dadurch beinahe lotreclit. Um 
miiglichst schnell wieder einen Uebergang fur - 
Eisenbahnzuge zu schaffen, wurde durch die 

Eisenbahnbaukompagnien unter Benutzung der 
alten gesprengten Briicke eine Notbriicke her- 
gestellt. Die Blechtrager wurden auf den ge
sprengten Pfeilern untermauert und mit Zement 
untergossen. An den iiberragenden Enden der 

Blechtrager wurden Rammpfahle geschłagen und 
die Enden der Briicke auf diese Rammjoche ab- 
gestiitzt. Auf diese so geschaffene beinahe wage-
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Abbildung 4. Bliok auf die Baustelle der Eisenbahnbrucke in Namur. (I. Gleis.)

Abbildung 6. Aufrichten der Pendeljoche der Eisenbahnbrucke in 
Namur (I. Gleis.)

rechteUnterlage wur

den Schwellenstapel 
und Holzjoche bis zu 
4 m Hohe aufgebaut 
und durch Schienen, 
eiserne Trager und

Holzbalken eine Fahrbahn ausgebildet, auf der das 
Gleis verlcgt werden konnte. Zehn Tage nach der 
Sprengung war die Briicke wieder befahrbar. Abbil
dung 6 gibt ein anschauliches Bild der ersten Not- 
brucke. Es ist aber auch zu erkennen, dafi dieBriicke 
durch Hochwasser und Eisgang einer groBen Gefahr

Abbildung 0. Notbriicke in Lumcs.
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ausgesetzt war, da das Blechtragerband und die 
Schwellenstapel beiHochwasser einenstarkenStau 
yerursacht hatten. Aus diesem Grunde beschloB 
die Heeresverwaltung, oberhalb der Notbriicke 
eine Ersatzbriicke zu schaffen und nach dereń 
Fertigstełlung die erste Notbriicke beseitigen zu 
lassen. Diese Arbeiten wurden der Dortmund er 
Union,  Ab te i l ung  Briickenbau,  iibertragen.

DieAchse der neuen Briicke wurde stromaufwiirts 
paralleł zur alten im Abstande yon 9,0 m gelegt.
Der Abstand muBte so grofi gewalilt werden, da 
sieli sonst mit Riicksicht auf die vorspringenden 
Pfeiler und das GerBll der eingestiirzten Pfeiler 
dieRammpfahle nicht hatten schlagen lassen. Fiir 
die Briicke von 126 m Lange wurden neun Oeft- 
nungen yon 14,0 in Stiitzweite aus Walzlriigern 
yorgesehen, die auf Holzjoclie etwa 6,5 m iiber 
normalein Wąsserstande zu liegen kamen. Fiir die 
HaupttrSger wurden Differdinger Trager 95 B ge- 
wahlt, die im Abstande von 1,8 m verlegt und 
kraftig ausgesteift und untereinander ver- 
bunden wurden. Auf die Trilger wurden 
kieferne Schwełlen von 24 x 22 x 260 cm 
mijt Hakenschrauben befestigt. Die Schienen 
wurden unmittelbar ohne Zuhilfenahme von 
Unterlagsplatten auf den eingekappten Holz- 
schwellen verlegt. Die Endwiderlager aus 

Schwellenstapeln waren bis auf festen ge- 
wachsenen Boden gefiihrt. Die drei Landjoche 
wurden auf einen Schwellenrost gestellt, der 
mit einem Betonsockel umgeben und dadurcli 
gegen Hochwasser und Eisgang geschiitzt 
wurde. Die fiinf Waśserjoche waren durch 
zwischen die Pfiiłile yersenkte Sandsacke 
undSteine gogen Unterspiilung, gegen Eisgang 

durch Eisbrecher (drei Raminpfahle mit Win- 
keleisenbeschlag) gesicliert. Fiir die Ueber- Abbildung 7. Eisenbahnbrucken in Lumcs.

gangskurven, die in das alte franzijsische
Gleis fiihrten, muBte der alte Eisenbahndamm auf Bei der Belastungsprobe, die durch zwei schwere 
beiden Seiten erheblich durcli Neuschiittungen ver- Lokomotiven erfolgte, wurden irgendwelche merk- 
breitert werden. Die Erdinassen wurden zum groB- bare Senkungen nicht beobachtet. Der Eisenbahn-
ten Teil ausden angrenzenden Wiosen gewonnen, betrieb konnte daher sofort aufgenommen werden.

zum Teil wurde auch der auf dem Rangierbahnhof ' Inzwischen warvon der Heeresverwaltung bc- 
Lumes liegende Kies benutzt. Fiir den Zusammen- schlossen worden, den Eisenbahnbetrieb zweigleisig
bau der Eisenbauteile wurden Schrauben ver- auszubauen. Es w u rd e  daher der D ortmunder

wendet, die spater durch Yerstemmen derSchrau- Un ion  eine zweite Briicke von 126 m Lange in
benbolzen gegen Lockerwerden gesichert wurden: Auftrag gegeben mit der Bedinguug, sie bis zum

Am 6. Oktober  1914 trafeń gleichzeitig mit 10. November 1914 fertigzustellen. Da alle Gc-
den vonDortmund abgerollten Eisenbahnwagen mit rate zum Bau sowie auch einigeRaminpfahle noch
Werkzeugen und Geraten die ersten Diiferdinger zur Stelle waren, konnte am 26. Uktober sofort
Trager auf der Baustelle ein. Am 10. Oktober mit den Arbeiten begonnen werden. Die Ausfuh'
wurden die ersten vier Raminpfahle geschlagen, rung war genau die gleiclie wie fiir die obere
am 17. Oktober die letzten neun der 48 Stiick Briicke. Die neue Briickenachse wurde etwa 9 m
zu den Rammjochen gehorigen Pfable. Es wurde unterhalb der alten Briicke gewahlt. Am 2 8 .Oktober
also eine Durchschnittsleistung von sechs Pfahlen konnte mit dem Rammen begonnen werden; bereits
im Tag erzielt. Mit dem Aufbringen der Haupt- am l.November waren die erforderlichen-Ł8 Pfable

trager wurde am 7. Oktober begonnen, da dieEnd- geschlagen. Es entspricht dies einer Tagesleistung
widerlager und die Landjoche unabhangig ron den von iiber neun Pfahlen. Am 31. Oktober wurden
Rammarbeitćn in Angriff genommen waren. Das die ersten, am 7. Nov'ember die letzten beiden
Yerlegen der Differdinger Trager erfolgte unter Haupttrager verlegt; gleichzeitig wurde die Hilfs-

Benutzung einer leichten Hilfsbriicke, die aus 
I  NP. -26 bestand und eine Lange von 22 m hatte, 
so daB sie sieli leicht iiber die 14 in weiten Oeff- 
nungen iiberschieben lieB. Von der Hilfsbriicke 
wurden die Trager anfangs mit Frachtwinden, 
spater mit fahrbaren Hilfsbocken abgosetzt und 
in die richtige Lage gebracht (vgl. Abb. 8). Mittelst 
dieser Hilfsvorrichtungen lieBen sich leicht sechs 
bis acht Trager im Tag yerlegen. Der Fortgang 
der Arbeiten war hauptsachlich durch den Fort- 
gang und dieFertigstellung der Holzjoclie bedingt. 
Am 21. Oktober abends war das letzte Holzjocli 
fertig, am 22. Oktober wurden die letzten vier 
Trager aufgebracht. Zwei weitere Tage dauerte 
das Einbringen des Verbandes, das Verlegen der 
Schienen und des Bohlenbelages, Am 25. Oktober 
war die Briicke fertig. Die Dammscliuttungen und
Anschliisse waren in der Zwisclienzeit ebenfallś 
fertiggestellt worden, so daB am 26. Oktober friili 
10 Uhr dic Probebelastung stattfinden konnte.
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briicke entfernt. Nachdem die noeli fehlenden 
Schwellen und Schienen und der Bodenbelag auf- 
gebracht und die Dammschiittungen, die bei dieser 
Briicke ebenfalls auf beiden Seiten erforderlich 
waren,inzwischenauchfertiggestellt worden waren, 
konnte am 9. November yormittags 11 Uhr die 
Briicke zur Belastungsprobe fibergeben werden. 
Auch bei dieser Probe zeigten sich keine Anstande, 
so dali der Eisenbahnbetrieb auf der alten Stapel-, 
briicke unterbrochen und an die neue Eisenbahn- 
briicke angeschlossen werden konnte. Am 9. No- 
vember 1914 mittags 3 Uhr ging der erste Zug 
iiber die neue Briicke. Auf Abbildung 7 sind beide 
neuen Briicken zu seheń.

Fur die Erdarbeiten zurDaminschiittung waren 
durchsclmittlich 60 Mann im Tag beschaftigt, fiir 
die gesamten Arbeiten, einschlieOlich der Ramm-, 
Zimmer- und Eisenarbeiten durchschnittlich 84 
Mann im Tag. Zu den Erdarbeiten waren ineist 
Italiener und Luxemburger angeworben worden, 
wahrend die Ramm-, Zimmer- und Eisenarbeiten 
in der Hauptsache von deutscheą Arbeitern 
ausgefiihrt wurden. An beiden Briicken wurde 
nachtraglich an einer Seite ein profilfreier Lauf- 
steg mit je drei Austrittstellen und Gelander auge- 
braclit, der durch Verlangerungeinzelner Schwellen 
und Bodenbelag gebildet wurde.

{Fortsetzung folgt.)

Die metallurgischen Vorgange beim sauren und basischen Wind- 

frischverfahren auf Grund spektralanalytischer Beobachtungen.

Yon S)r.=S?ug. L. C. Glaser in Berlin. 

Fortsetzung von Scito 80. —  Hierzu Tafel 2 und 3.

Die metallurgischen Grundlagen des Wind- 

frischverfahrens.

I |ie metallurgischen Yorgiinge beim Windfrisch- 
verfahrenkonnen nach den Yorgangen bóurteilt 

werden, die sich i .  im Metallbade, 2. in der Schlacke, 
3. in der Flamme abspielen, und aus diesen Wechsel- 
wirkungen konnen wichtige Riickschlusse fiir die 
Fiihrung des Prozesses gezogen werden.

Die Eigenschaften des Metallbadcs sind ab- 
hangig 1. von der Zusammensetzung, 2. von der Tem
peratur. :

Die Schlacke gibt ein getreues Abbild der Wand- 
lungen, denen das Metallbad unterworfen ist. Aus 
ihrer Form, ihrer Temperatur, d. h. ihrem Gradeyon 
Diinnfliissigkeit, ihrer Farbę konnen wichtige Riick- 
schliisse auf die Zusammensetzung des Metallbades 
gezogen werden.

Die Flamme schlieBlich ist ein Abbild der me
tallurgischen YorgSnge, die sich sowolil im Metall
bade ais auch in der Schlacke abspielen.

Die Flamme beim Windfrischverfahren, gleich- 
viel beim sauren oder basischen, bietet die sichersten 
Anzeiclien fiir die Umwandlungen des Metallbades 
und der Schlacke, dencn diese beim Windfrischver- 
fahren unterworfen sind., Die Flamme gibt

1. ein Bild der Yorgunge im Metallbade.
.2. Anzeichen iiber die Druckverhaltnisse, den 

Widerstąnd des -Metallbades, den dieses der einge- 
blasenen Luft entgegensetzt, wodurch der Fliissig- 
keitsgrad. gekennzeichnet wird.

3. Anzeichen iiber die Temperaturverhaltnisse.
4. AnKfeichen iiber die Wirkung der Schlacke, d. h. 

eine Ueberwachung des eigentliehen Frisehens und 
die damit im Zusammenhang stchende Gasentwiek- 
lung.

Hand in Hand mit der Entnahme von Metall- 
proben oder Sehlackenproben bildet die Beurteiluug

der Flamme das entscheidende Merkmal zum Ab- 
brechen des Frischverfahrens. Die Beurteiluug der 
Proben aus Metallbad und Schlacke, der Schopf- 
pioben und SpieBproben1), ist verhaltnismiiEig 
leicht zu erlernen, wahrend gerade die Vorgśinge in 
der Flamme dureh ihre Mannigfaltigkeit so ver- 
wickelt sind, daB nur ein geiibtes und erfahrenes 
Auge, z umil in Zweifelsfallen und bei Betriebsstij- 
rungon, mit Sicherheit Ruckschliisse fiir die Beur- 
teilung der praktischen Betriebsfiihrung zichen kann. 
Es ist daher sehr erwiinscht, dem menschlichen Auge 
zu Hilfe zu kommen und dieses durch ein Instrument 
wic das Spektroskop zu unterstutzen. . Das Spek
troskop wird daher gerade dem Anfiinger, der nicht 
iiber eine groBe Erfahrutig in der Betriebsfiihrung 
verfiigt, im Erkennen aer wichtigsten Erscheinungen 
sehr zu Hilfe kommen. Das Spektroskop spiegelt 
ja nicht nur die rein metallurgischen Umwandlungen 
wieder, es lafit daruber hinaus aueh wichtige Riick- 
schliisse auf die Temperatur und den Flussigkeits- 
grad des Metalles zu. Gerade beim Windfrischver- 
fahren ist der EinfluB der Temperatur auf die me
tallurgischen Yorgiinge daher um so groBer, ais sich , 
derVorgang in viel kiirzerer Zeit abspielt ais irgend- 
ein anderes der huttenmannischen Verfahren.

Zunachst. soli das saure Windfrischyerfahren 
betrachtet werden. Der Verlauf des Windfrischver- 
fahrens in der bodenblasenden Birne wie in der 
Kleinbirne wird yornehmlich durch die Zusammen
setzung des Rohcisens beeinfluBt. In den einzelnen 
Liindern haben sich im Hinblick auf die zuerzeugende 
Handelsware ganz besonders bestimmte Abarten 
des Verfahrens entwickelt. Man kann untcrscheiden 
zwischen

1. dem englischen Yerfahren,
2. dem deutsehen Yerfahren, ,

1) Schlackenprobe dureli Ziehen mittels eines reeht- 
winklig gebogenen Hakens.
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3. dem schwedischen Verfahren,

4. dem amerikanischen Verfahren.
Das englische Verfahren ist durch eine verhalt- 

nifimaBig niedrige Anfangstemperatur des einge- 
setzten Roheisens, einen normalen Siliziumgehalt, 
etwa 1,5 bis 2 %, und einen vcrhiiltnismiiBig geringen 
Mangangehalt gekennzeiehnet.

Das deutsche Verfahren ist durch eine hohe An
fangstemperatur des Roheisens, durch einen nor
malen Siliziumgehalt, 1,5 bis 2 %, und einen normalen 
Mangangehalt von 1,5 bis 2,0 %  gekennzeiehnet.

Das schwedische Verfahren ist durch eine hohe 
Einsatztemperatur, durch einen niedrigen Silizium
gehalt, der meist 1 %  nicht iibersteigt, jedoch ineist 
darunter bleibt, und einen hohen Mangangehalt von

3 bis 4%  gekennzeiehnet.
Das amerikanische Verfahren ist durch eine nie

drige Einsatztemperatur, einen geringen Siliziumge
halt, der selten 1 % iibersteigt, und einen niedrigen 
Mangangehalt gekennzeiehnet.

Nach der ATt der Erzeugnisse ist das englischc 
sowie das amerikanische Arbeitsverfahren fiir Massen- 
erzeugung gedacht, wahrend das deutsche und schwe- 

dische Verfaliren gestatten, in der Birne Sonderer- 
zeugnisse hcrzustellen. Beim sauren Windfrischver- 
fahren, mag es nun in der bodenblasenden GroB- 

birne oder in der oberfliichenblasenden Kleinbirne 
durchgefiihrt werden, werden im Laufe wechselnder 
Bet.riebsverhaltnisse alle vier der gekennzeichneten 

Verfahren vorkommen. Ausschlaggebend fiir die 
praktische Betriebsfiihrung, fiir die Bevorzugung des 
einen oder anderen Verfahrens wird neben den zur 

Verf ugung śtehenden Rohstoffen, vor allem dem Roh- 
eisen, das jeweilige Bediirfnis nach bestimmten Er- 
zeugnissen sein. Wenn der Betrieb unregelmiiBig 

verlAuft, wird das eine Yerfahren die gekennzeich
neten Merkmale des anderen aufweisen. Die soeben 
entwickelten Grundsiitzc gelten nat.urgemafi auch 

fiir die Verhaltnisse in den Kleinbessemereien.
Das englische Yerfahren ist im wesentlichen da* 

durch gekennzeiehnet, daB durch das anfanglich ver- 

brennende Silizium und Mangan die Badtemperatur 

sehr stark gesteigert wird, so daB die hierbei ent- 
wickelte Warme geniigt, den ProzeB sicher zur 
Durehfuhrung zu bringeri.

Beim deutschen Yerfahren mit der liohen Tempe
ratur des eingesetzten Roheisens haben wir es durch 

den Umstand, daB infolge der durch das Yer- 
brennen eines kleineren Teiles des Siliziirms ent- 
wickelten Warme und der dadurch bewirkten Stei- 
gerung der Badtemperatur der ICohlenstoff friihzeitig 
verbrennt uud das Silizium solange vor der Ver- 
brenmmg schutzt, bis der Kohlenstoffgehalt stark 

herangemindert ist. Wir haben es also beim Ende 
des Prozesses mit einer weiteren Temperatur- 
steigerung zu tun, die vermeidet, daB der Stahl 

matt wird. Ferner ist man in die Lage gesetzt, vor 
allein Hartstahl mit hohem Siliziumgehalt herzu- 
tellen. Man śpart somit an Zuschlagen, wie 

errosilizium oder anderen Siliziumlegierungen.

Das gleiche gilt fiir das schwedische Verfahren. 
Hier wird das Silizium "jedoch sehr schnell abgeschie- 

den. Bei dem durchsclinittlich iiohen Gehalt des 
Roheisens an Kohlenstoff, zufolge des hohen Mangan- 

gehaltes, verlaufen die Hilzen im allgemeinen liinger, 
da die Entkohlurig nicht eher beginnt, bevor ein 

groBerer Teil des Mangans in die Schlacke iiberge- 
gangen ist. Das Arbeitsverfahren hat den Yorzug, 
bei jedem gewiinschten Kohlenstoffgehalt unter- 
brochen werden zu konnen, imd erfordert bei sach- 

gemiiBer Durchfiihrung zufolge des holien Gehaltes 
an Mangan in dem Enderzeugnis kcine oder nur sehr 
geringe Zuschlage an desosydierenden oder hartenden 
Zuschlagen.

Das amerikanische Verfahren muB die mangelnde 
Warmemenge, die bei den anderen Verfahren durch 

das Yerbrennen ausreichender Mengen von Silizium 
und Mangan entwickelt wird, durch eine beschleu- 
nigte Betriebsfiihrung und reichliche Zufuhr von 
Geblasewind wettmachen. Fur die Duichfiihruiig 

des Prozesses sind daher unbedingt ein starkes Ge- 
blase und sehr beschleunigtcs Arbeiten, warme 
Birnen und warme Stahlpfannen erforderlich. Die 

Verhaltnisse im Kriege haben bewirkt, daB man auch 
in Deutschland grofie Erfahrungen im Yerblasen von 
sonst ungeeignetem Einsatz gemacht und es ge- 

lernt hat, infolge des Mangels an geeigńetem Roh- 
eisen und manganhaltigem Einsatz einen hohen Zu- 
satz an Stahlschrott zu verarbeiten. Man ist bei 
flottem Betrieb, bei niedrigem Mangangehalt vo» 
etwa 0,5% und darunter bis auf Siliziumgehalte von

1 bis 0,5% heruntergegangen. Zwar hat man schon 
friiher in der grofien Birne gełegentlich Siliziumge
halte von 0,25 % Yerblasen. Ein niedriger Silizium
gehalt hat neben einem niedrigen Mangangehalt un- 
bedingt den Yorzug, dafi die Hitze vor allem in der 
kleinen Birne sehr leicht zundet und somit einen 
flotten Betrieb gestattet; da es alsdann moglich ist, 

in der Birne in kiirzerer, ja fast in der gleiehen Zeit, 
Schmelzungen wie in der bodenblasenden Birne von 
groficm Fassungsvermogen zu yerblasen. Ein in 
diesem Zusammenhang sehr wichtiger Umstand ist 
jedoch der, daB es erwunscht ist, daB das Roheisen 

eine ausreichende Menge Kohlenstoff enthalt, darnit 
neben der Warmelieferung durch das verbrennende 

Eisen, die besonders durch eine reichliche Windzu- 
fuhr begiinstigt wird; vor allen Dingen die Frisch- 

reaktian nićht zu sturmisch verlauft. Schmelzun^n 
mit unzureichendem Kohlenstoffgehalt, wie sie 
namentlich bei hohem Sehrottgehalt im Kuppelofen 

vorkommen konnen, gehen in der Birne sehr unruhig 
und geben zu starkem Auswurf AnlaB. Es kann sogar 
bei der Kleinbirne vorkommen, daB der gesamte 
Inhalt, Schlacke wie Metallbad, aus der Birne heraus- 

geschleudert wird.
Bei dem basischen Windfrischverfahren, 

das ubrigens auch gełegentlich in der oberflachen- 

blasenden Birne zur Durchfiihrung gelangt ist, haben 
wir es selten mit einer solchen Yielseitigkeit in der 

Roheisenzussnunensetzung zu tun wie bei dem
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Abbildung 22. A =  Spektrum eines wnrtnblasendon Konverters. B (1— 11) =  Auf- 

nahmen einer Besscmerschmelzung. (Bessemerei der Fried. Krupp A.-G., Essen.)

Abb. 23. .Spektrum einer Bessemerschmclzung. (Bessemerei der Fried. Krupp A.-G.)
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Abbildung 24. Spektrum oiner Bessemerschmelzung, die zwoimal unterbroclien wurde.

Abb. 25. Spektrum einer Bessemerschmel/.uni;. (Beśsemerei der Fa. Fried. Krupp, A.-G., Essen.)
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George F. Comstock :  Untersuchungen uber Bronze und Messing.

Abbildung 6. I. V. X 200

Tonerde‘Eiuschliisse In Aluminiumbronze; unge&tzt.

Abbildung1 3. l.Y . X 200

GioBe Zlnnoxyd*Elnsehlusse in Bronze, die in Sand gegossen 
wurde; ungeilt/.t.

Abbildung 4. I.Y . X 400

Sehr viel klelne Zinnoxyd-Elnschlus«e in Bronze, die in HnrtguS- 
kokille gegosscn wurde; ungeatzt.

Abbildung 7. l.Y . x 200 

Sandkorner in Aluminiumbronze; ungeatzt.

Abbildung 1. 1. Y. X . 400

Primttre Kupferkrlatalle und Eutekiikum 
Cu—CusO; ungeatzt.

Abbildung 2. 1. Y. x 200

KupferoxydulkrIstalle und Eutektikum 
Cu—CusO; ungeSitzt.

Abbildung 5. 1. Y. x 200

Zinkoxyd-Einschliisse in Messing; ungeatzt.
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sauren Verfahren. Das basisclie Windfrischverfahren 
kann nłeistcns auch mit groBerer Einhcitiichkeit. 
ais das saure Yerfahreń zur Durchfiihrung gelartgen, 
da in der Mehrzahl der Falle zwischen Ho oho fen u nd 
Stahlwerk der Mischer mit seiner ausgleichenden 
Wirkung ęingesehaltet ist, wahrend beim sauren 
Windfrisohverfahren, namentli*ch beim Kleinbesse- 
rnereibetrieb, im Kuppelofen umgeschmolzenes Roh- 
eisen, meist noch fiir verschiedene Hitzen, mit einem 
wechselnden Satze von Schrott, zur Anwendung ge- 
langt. Der Siliziumgehalt des Thomasroheisens soli 
moglichst unter 0,5 %, bei etwa 1 bis 1,5 %  Mangan 
und 1,8 bis 2 % Phosphor betragen; in seltćnen Fallen 
findet man Roheisen mit 2 bis 3% Mangan und iiber
2 % Phosphor. Die Temperaturyerteilung ist beim 
basisehen Windfrischverfahren grunds&tzlieh anders 
wie beim sauren Yerfahren. Wahrend beim letzteren 
die schnellste und groBte Temperatursteigerung im 
Anfang stattfindet. und nur in gewissen Fallen, wie 
oben angegeben, eine Temperatursteigerung zu Ende 
des Prozesses yorkoinmt, zeigt das basische Verfahren 
einen besonders heifien Verlauf zu Ende der Hitze, 
da ja der Phosphor erst kurz vor Ende des Blasens 
zur Abscheidung kommt.

Zur allgemeinen Erklarung der Windfrischver- 
fahren mogę hier aufmehrere Umslande hingewiesen 
werden, die meines Erachtens noch nicht die notige 
Beachtung bisher gefunden haben. Es ist in diesem 
Zusammenhange vielleicht angebracht, auf einige 
bemerkenswerte Versuche hinzuweisen, die vor 
kurzem in den Vereinigten Staaten von Amerika an- 
gestellt wurden.

Es betrifft dies 1. die Wirkung des Geblasewindes 
auf das Bad, 2. den EinfluB des Eisens auf den Gang 
der Hitze, den Eisenabbrand und die daran sieh an- 
kniipfenden Emfliisse, 3. den EinfluB des Kohlen- 
stoffgehaltes.

Zu dem EinfluB des Geblasewindes haben Unter- 
suchungen von Trinks 1), Professor der Motallurgie 
an dem Mechanischen Laboratorium des Carnegie- 
Institute fiir Technologie, wertvolle Aufklarungen 
gebracht. Trinks untersuchte mit Hilfe eines Ver- 
suchskonverłers (vgl. Abb. 15), eines Rohres von etwa 
15U mm Dnrchmesser, mit einer Diise von etwa 0,5 m 
Lange bei 12,7 mm Durchniesser, den EinfluB von ver- 
dichteter Luft auf ein Quecksilberbad und fand dabei 
Vorgange, die sinngemaB auf die Vorgange iiber- 
tragen weiden kimnen, dre in den zrir *Stahlen6ugti«g 
dienenden Birnen sieh abspielen. Der Druck des 
Quecksilbers an der oberen Miindung der Diise be- 
trug 0,28 at. Durch verschiedene Yersuche wurde 
ermittelt, daB bei diesem Druck gerade einZuriick- 
fliąfipjj des Quecksilbprs in die Diise vermieden 
wurde. Das Quecksilber trat somit in die Diise so- 
lange nicht zuriick, wie der Luftdruck gleich dcm 
statischen Druck der Fliissigkeit war; Da bei ausge- 
fiihrten Konvertern fiir die Stahlerzeugung der ferro- 
statische Druck am Birnenboden zwischen 0,2 und

l ) W. Trinks.  Iron antlCoalTra<3esRe'riew, Bij. XCIV, 
Nr. 2C63, S. 414.

1V.„

0,8— 1.0 ki

1,25 at

0,35 at liegt, so ist der jetzt allgemein im Gebrauch 
befindliche hohe Druck bei normalen Dusen yon 
J2 bis JG miii unnotig, wenigstens soweit es sieh nur 
darum liandelt, das Zurilcktreten des Eisens zu ver- 
hindern. Die hohe Pressung der Gebliiseluft dient 
lediglich der Zerstaubung des Eisenbades. Durch die 

Yersuche wurde ermittelt, daB bei niedrigen Drucken 
von 0,35 bis 0,7 at sieh Liiftblasen durch das in dem 
VersucliFkonverter befindliche Quecksilber erhoben 
und dem Sletall das Aussehen einer in einem offenen 
Kessel koelicnden 
Fliissigkeit gaben.
Bei Drucken von

0,8 bis 1,0 at flogen o,3 - 0 ,7
dicke Kugeln von 
Quecksilber % bis 
1 m hocli. 4 Wenn 
der Druck auf 1,25 
at gesteigert wird. 
springt das Queck- 

silber l 1/4b is l14 ni
hooh; die Fliissig- 
keit bleibt nicht 
langer einheitlieh, 
sondern nimrnt die 
Gestalt von Tropfen 
von 3 bis 15 nmi 
Durchmesser an.
Wenn der Druck auf
1,5 at gesteigert 
wird, werden die 
Tropfen noch klei-
ner, und bei 2,0 at 2 at

wird das Quecksil- 
ber so gut wie zu 
Atomen zerstiiubt, 
so daB es zeitweise 
nur wie ein grauer 
Nebel von feinen 
Metalik ugelchen er
scheint; dasSpriihen
der Tropfen erhebt sieh bis mehr ais 4 m und verlliBt 
den Versuchskonverter in Form von Drmpf.

Ich habe das Ergebnis dieser Yersuche andeutungs- 
weise in Abb. 15 dargestellt. Das Ergebnis ist ein- 

deutig: je hoher der Geblasedruck ist, je feiner wird 
die Verteilung des Eisens in der Birne sein, und um so 
hoher werden die feinen Metalltropfen fliegen. Eine 
iibermaBige Drucksteigerung wird zu vcrmeiden sein, 
weil dies erstlich einen unmitzen Kraft.verbrauch 
bedeutet und zweitens der Auswurf zu groB sein 
wiirde. Dies entspricht ja auch den in der Praxis 
ublicheri Drucken von etwa 2 at, die wohl selten 
oder nur in gewissen Fallen iiberschritten werden 

diirften.
Aus diesen Yersuehen miissen aber zur Erklarung 

des Windfrischverfahrens in der Bessemer- oder Tho- 
masbirne sowie auch in der oberfliichcnbiasendcn 
Kleinbirne wiclitige Ruckschliisse gezogen werden. 

Die Versuche von Trinks ergeben einwandfrei, wic

15

Abbildung 15. 

EinfluB von GeblaBe- 
wind auf Quecksilber 
in einem Yeraucha- 
konyerter nacli Trinks.
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dies ja auch die Prasis des Kleinbessemerbetriebcs 
beweist, daB an und fiir sich geringe Drucke von 
0,2 bis 0,3 at gcnugen, um z. B. das Windfrischver- 
fahren in der kleinen Birne zur Durclifiihrung zu 
bringen, d. h. um bei normalen Badtiefen den ferro- 
statischen Druck zu uberwindcn. Zur Erkliirung der 

Vorgange in der groBen Birne ist es jedoch von der 
groBten Bedeutung, daB bei Anwendung stlirkerer 

Luftpressung das Eisenbad erst eine wallende Be- 
wegung annimmt, um schlieBlich sogar teilweise 
zu Tropfen zerstaubt in dio Hohe geschleudert zu 

werden, eine Erscheinung, die selbstver3tiindlich 
von dem inneren Zusńmmenhang der Flussigkeits- 
teilehen, der Viskositiit, abhangig ist. Die versehie- 
dene Temperatur des Eisens wird sieli hier besonders 
bemerkbar machen. Ein heiBes Eison ist diinnflussiger 
ais ein kaltes Eisen. Ein Eisen beim puren Yer

fahren mit einem hoheren Silizium- oder Mangan- 
gehalt wird auch diinnflussiger sein ais ein anderes 
mit niedrigen Gehalten an boiden Elemonten. Beim 

basischen Verfahren wird schlieBlich der Phosphor- 
gehalt oine einsehneidende Bedeutung besitzen, und 
uberdies konimen noch fiir die Aenderung in derVis- 
kositiit einschneidend die Umwandlung der einzelnen 

Fremdkorper, ihre Yerbrennungswiirme und der damit 

in Zusammenhang stehende Temperatutanstieg des 
Bades in Frage.

Aus den Yersuchen von Trinks geht ferner mit 
aller Klarheithervor, daB gerade in der bodenbla- 
senden Birne Metalltropfen mit einem UlbcrschuB 
von Luft in Beriihrung kemmen; sie werden, ober- 

flachlich oSydiert, in die Masse des Metallbades zu- 
rucksturzcn und dort Easenosydul undManga.noxydul 
bilden,'die wieder Yerbrennend auf die Fremdkorper 

des Boheisens einwirken. Es ist eine vielleicht immer 
noch nicht scharf genug betonte Tatsache, daB der 
Geblasewind nur mit telbar frischend auf das Bad 
wirkt, daB es rielmehr der an Eisen gebundene 
Sauerstoffgehalt ist, der das Frischen cinleitct und 
die Abscheidung der Fremdkorper des Boheisens 

bewirkt. Hand in Hand geht damit auch die Warme- 

menge, die durch das wirklich verbrennende Eisen'fiir 
den ProieB geliefcrt wird. Es ist eine allgemeine 
Tatsache, daB in der kleinen Birne mit Oberfliiehen- 

wind der Eisenabbrand durchschnittlich viel h6 her 
ist ais in der bodenblasendon Birne, daB demzufclge 
auch der Stahl heiBer ist, zumal da die Kiihlwirkung 
der Geblaseluft auf die auseinandergespritzten-Me- 
tallteilehen naturgemaB fortfallt und mit den aus- 
einandergespritzten und ausgeworfenen Metall- 

teilchen weniger Warme eńtzogen wird ais bei der 

groBen Birne.: Die Warniewirkung des verbręnnen- 
den Eisens kann man sich am besten vergcgenwar- 

tigen, wenn man sich vor Augen Mit, daB es moglich 
ist, rotwarmes Eisen bei - einfacher Zufiihrung yom 
Sauerstoff unter Druck zu zerschmelzen, wenn das 

Eisen selbst genugend hohe Temperatur besitzt und 

behalt. Es ist dies oine Tatsache, auf die besonders 
hingewiesen werden muB, da in bisher veróffent- 

iichten Werken iiber die Yerbrennungswarme des

zu Eisenosyd verbrennendcn Eisens sioh mehrere ver- 

schiedene, abweichęnde Angaben vorfinden und die 
Bedeutung der Eisenverbrennung, die etwa 1  bis 3 % 

betragt, neben dem Abbrand in den bisherigen Ver- 
offcntlićhungen nicht klar genug zum Ausdruck ge
bracht wird.

Unsere Kenntnis des Losungsvermogens von Eisen 
gegeniiber Sauerstoff ist ja noch auBorordentlick 

mangelhaft. Man hat beobachtet, daB; je hoher die 
Temperatur des Eisens ist, um so mehrEisenosydul 
im B.ide in Losung kam. Fur das Windfrischen be- 

deutet dieser Umstand, daB, je mehr Luft zurVer- 
fiigung steht, um somehrEisenoSydul gebildet und 
gelost werden und zur Wirkung auf die anderen 

Bestandteile des B ides kommen kann. Eine ausrei- 
chende, jedoch nicht iibermaBige Windzufuhr be- 
deutet eine Beschleunigung des Frischens. Wenn V 
dann noch in Bjriieksichtigung gezogen wird, daB bei 
dem Umsatz von Eisenoxydul mit dem an Eisen 

‘oder Mangan gebundenen Kohlenstoff sich Kohlen- 
oxyd entwickelt, so erhellt daraus, daB bei einem 
gentigenden Kohlenstoffgehalt' und einer gewissen 

Mindesttemperatur, der segenannten Ziindungstem- 
peratur, das sich entwickelnde Kohlenoxyd an der 

Birnenmiindung oder teilweise in der Birne ver- 
brennt. Dies letztere ist n.imentlich bei der Klein- 

birne der Fali, besonders wenn, wie z. B. bei der Bau- 

artvonTropenas,durch eine zweiteDiisenreihc Ge- 
blasewind zugefiihrt wird, der alsdann schon groBere 

Teile des entwickelten KohlenoSydes zu Kohlen-. 
siiure verbrennt. Diese Tatsache hat durch Gasana- j 
lysen bereits ihre Bestiitigung gefunden. Eine ahn- 
liche Wirkung kann man erzielen, wenn man die 
bodenblasende Birne so kippt, daB eine oder mehrere 

Diisen frei werden. Die Wirkung des Kohlenstoff- 7  
gehaltes ist ferner dadurch gekennzeichnet, daB bei 
geeigneter Schlackenfuhrung der Eisenoxydulgelialt 

der Schlacke frischend auf den Kohlenstoff wirkt, 
wie dies deutlich in Schlackenanalysen naclige- 
wiesen-ist. Die Schlacke nimmt nach Eintritt des. 
durch die Kohlenosydentwieklung im Bade hcrvor- 
gerufenen Kocheus zuerst an Eiseno^ydul zu, u tu 
dann auf dem Hohepunkt des Kochens allmahlicb 

abzunehmen, da das Eisenoxydul der Schlacke sich' 
an der Verbrennung des Kohlenstoffs beteiligt 
Nachdem der Kohlenstoffgehalt auf ein gewisses ■ 
MaB, gewijlinlicli 1 %, gesunken ist, nimmt. der Eisen- 

oSydulgehalt der Schlacke wieder stetig zu. An der 
Schlackenprobe kann man dies dadurch erkennen, 
daB, je hoher der Eisenoxydulgehalt der Schlacke ist, 

(Jiese eine um so dunklere Farbę annimmt. Wenn man 
Schlacken-SpieBpreben nimmt, nimmt dieOxvdotions- 

fahigkeit der Schlacke mit dem Gehalt an Eisen- 
oXĄrdul zu, und die Ober flachę wird mit steigendcm 
Eisenox'ydulgehalt, Hand in Hand gehend mit dem 

sinkenden Kohlenstoffgehalt, erst hellbraun, dann 
dunkelbraun und schlieBlich schwarz anlaufen. Durcli 
den Umstand, daB iii der oberflachenblasenden Birne 
ein Zerstauben der Eisenteilchen, wie in der boden- 
blasenden Birne, nicht stattfindet, und daB auch die
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dbcrfl&chenwirkung keine so groBe ist, erklart sieli 
auch der hohe Eisenosydulgchalt der Schlacke und 
im ganzen dereń geringfiigige Aenderung wahrend 
des Verlaufs des Frisehens. Auf alle diese Vorgange 
in der Kleinbirne wirkt besonders einschneidend 
dereń Filllung, da es durch geringes Kippen nafch 
vorn miiglich ist, die Diisen in das Bad zubringen 
und dadurch ahnliche Vorhaltnisse zu erzeugen wie 
in der bodenblasenden Birne.

- ", • \

Ergcbnisse praktischer Yersuche des Wind- 
frischverfalirens auf Grund spektralana- 

lytischcr Beobachtungen.

L Saures Windfrischverfahron in der boden
blasenden Birne.

Die Untersuchungen wurden im Februar 1919 in 

der Bessemerei der Fried. Krupp, A.-G., Essen 
durchgefiihrt. Leider muBtcn die Versuche wegen.der 
Absperrung deslinksrheinischen Gebietes und demda- 
mit in Zusammenhang stehenden Ausbleiben derRoh- 
eisenlieferung friiher ais beabsichtigt eingestellt 
werden.

Die Aufstellung der Apparate ist aus Abb. 10 
crsichtlich. Die Yersuche wurden, wie aus der Abbil-

einc groBe Reihe gemacht wurden, iiuBerst befrie- 
digend waren. Die vorhandene Optik lieB es zu, in 
der Belichtungszeit auf etwa 20 sek herabzugehen. 
Es konnten daher bei einer durchschnittlichen Be
lichtungszeit. von 40 sek bis 1]Ą min von den 9 bis 
15 min dauernden I-Iitzen eine groBere Anzahl von 
Einzelaufnahmen gemacht werden. Immerhin ist 
selbst die Belichtungszeit von 20 sek noch zu langc, 
um gerade beim Ende des Prozesses die wichtigstcn

Abbildung 17. Abbildung 18.

teppeiojbi

Abbildung 19.

Abbildungen 10 bis 10.

AnordnuDg des Spoktrographon in einer GroBbcssertierei.

dung hervorgeht, aus den verschiedensten Entfer- 
nungen durchgefiihrt. Fiir die Beobachtung der 
Birnen war Stellung I und I I  (s. auch Abb. 17 und 18) 
am giinstigsten. Bei Stellung I I I  storte der. auf der 
schwenkbaren EinguBrinne verfugbare geringe Platz. 
Auch waren die Erschiitterungen durch den schwin- 
genden llebelarm der EinguBrinne crhebliclier ais 
bei den anderen vier Aufstellungen. In Stellung IV 
%vurden trotz der grofien Entfernung gleichfalls sehr 
gutc Aufnahmen erzielt, nur storte hier das Vorbci- 
fahren des aus Abb. 19 ersichtlichen Kranes, der zeit- 
weise den Strahlengang vcrdeckte. Abb. 20 zeigt 
den Apparat in seiner Aufstellung auf der Kipprinne 
in Stellung III. Trotz der starken Erschiitterung 
durch das angrenzende Hammerwerk erwiesen sich, 
dank der neuartigen Bauart des Apparates bei engem 
Spalt, die Natriumlinien auf den Platt.cn deutlich ais 
scharfe Doppellinien, gleichfalls das violette Mangan- 
triplet bei XX 4035, 4033 und 7031 A-E und, sovre.it 

vorhanden, die rote Kaliuradoppellinie bei XX 7099 
und 7666 A.-E., so daB die Aufnahmen, von denen

Feinheiten wiedemigeben, da die Platten mit der 
Aufnahme zeitlich gegen das Yerschwinden der 

Spektrallinien zuriickbleiben. Infulgedessen wurde 
neben der photographischen Aufnahme jede Hitzs 
auBerdem mit einem groBeren gradsiclitigen Spek
troskop nach der Bauart 11 o f f ma n n vcrfolgt und 
diese Boobachtungen besonders yermerkt1).

Wie schon oben ausgcfuhrt wurde. schattiert das 
Manganbandenspektrum nach Rot zu, das Kohlen- 
stoffbandenspektrum nach Yiolett zu ab. Beide sind 
in der Birnenflamme zu beobachten und iiberlagern 
sich leider in sehr storender Weise. Dem Mangan- 
spektrum kommt indes die groBere Helligkeit zu; 
so dient es bei der Beobachtung mit dem Spektroskop 
ais Jndikator fiir den jeweiligen Stand des Frisehens. 
In friihcren Jahren wurden von einem Teile der 
Beobachter die Linien ais Kohlenstofflinicn, von dem 
anderen ais Manganlinien bezcichnet (vgl. Literatur

l ) Dio Yersuche mit lichtstarker Optik werden bald 
fortgesetzt; der entspreehende Apparat ist bereits fertig- 
gestellt.
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im Anhang), In der Tat sind liutt beide nebenein- 

ander vorhan¥en. Es ist eine Erfahrungstatsache, 
dafi die in einer Flamme, sei es nun die Flamme des 
Bunsenbrenners, des Gasgebliises oder der Azetylen- 
Sauerstoff-SchwciC flamme, vorliandenen Metałl- 

dampfe, miigen es nun die Diimpfe von Alk a li-, Erd- 
alkali- oder von Schwcrmetallcn sein, die Flamme so 
stark fiirben, daB die Strahlung der kohlenstoffhal- 
tigen Teilchen der Kohlenwasserstoffe, des Kolilen- 

ox:yds usw. voJlstandig gegen den Metalldampf zu- 
riiektreten. Dem Metalldampf kcmmt insonderheit 
in der kohlenwasserstoff- oder kohlenoxydhaltigen 
Flamme eine starkę Leuchtkraft im Yergleieh zu der 

reinen kohlenwasserstoff- oder kohlenosydhaltigen 
Flamme zu. Wiederum ist zu beobaeliten, daB eine 
Ausśtrahlung von Metalldampf nur durch die Re- 
duktion roii Metallen in der Flamme stat.tfinden 
kann, so daB das mehr oder weniger starkę Auftreten

Abb. 20. Anaioht des Versuchsapparatcs auf der Kipp- 

rinne in Stellung I II .

eines Mctalldampfspektrums in unmittelbarem Zu- 

sammenhang mit dem Anteil der Flamme an redu- 

zierenden Stoffen, wie Kohlenwasserstoff oder Kohlen- 

oxyd, steht. Dies gilt insonderheit fiir die Birnen
flamme ganz im allgemeinen. Zunachst soli eine Be- 
schreibung der allgemeinen spektralanalytischen Yor- 

giinge folgen.
Es mag dies an Hand von Abb. 21 u. Abb. 22b 

stattfinden. Man sieht. 11 Spektralstreifen iibereinan- 

der. Zunachst mochte ich darauf aufmerksam machen, 
daBdieścheinbareńLuckenzwischen^denWellenlangen 

XX 5000 und XX5200aufdas Sensibilisierungsmimmum 

der farbenempfindlichen Platten zuruckzufiihren 
sind. Zur Aufnahme des Spektrums wurden soge- 
nannte panchromatische Platten, Telefotplatten der 
Agfa oder selbst mit Pinaehrom sensibilisierte Platten 
angewandt, so daB durch die vorliegende TJnter- 

suchung erstmalig das gesamte Spektrum der Birnen
flamme im sichtbaren Gebiet photographisch fest- 

gelegt werden konnte. Im Grilnblau pflegen die 
Platten am wenigsten empfindlich zu sein. Gliick- 

litherweise ist die Leuchtkraft der Flamme so stark, 
daB dies ausgegliehen wird; uberdies sind gewohnlich

die sich dort abspielenden Yórgange im Spektrum 
so wenig kennzeichnend, daB man diesen Umstand 
unberiicksichtigt lassen kann.

Das Roheisen, etwa 8 t, wird mittels Kranpfanr.e 
in die Birne gefiillt und die Birne hochgeriehtet, 
wahrend Wind mit einer Spannung von 1,5 bis 2 at 
eingelassen wird (Aufnahme 1). Die Gesamlblas- 

dauer der Schmelzung betrug 10 Minuten. Wahrend 
dieser Zeit wurden 11 Aufnahmen gemacht. Zuerst 
erscheint ein ganz schwaches kontinuierliches Spek
trom von etwa XX 7000 bis XX 4500 A.-E. Kurz nach Be- 

ginn des Blasens blitzt dic Natriumlinie auf, ein Zei- 
ehen, daB der Kohlenstoff anfiingt zu verbrennen und 
reduzierende Gase entwickelt werden. Daskontinuier- 

liche Farbenband riihrt von dem farbjgen Wider- 
schein des erleuchteten Gasstromes und dem fun- 
kelnden Auswurf łier. Nun tritt alsbald im Gelbgriin 
bei XX 5585 ganz schwach das griinc Manganband 
auf. Es folgt kurz darauf das sattgrilne Manganband 
bei XX 5361. Dann tritt ganz nahe der Natriumlinie 
im Gelb ganz schwaeh das orangefarbene Mangan
band bei XX 5855 hinzu. Zu gleicher Zeit ist die satt- 
griine Gruppe schiirfer geworden. XX 5391 und XX 5424 

sind starker und deutlich wahrnehmbar geworden; 
schlieBlich tritt ganz schwach neben dem sattgriinen 
Band das blaugriine Band bei XX 5160 auf. Neben 

der dritten Linie im sattgriinen Bando 5424 tritt 
eine zweite Linie XX 5433 auf und wird heller und 
heller. Nun trittim Rot eine Liniengruppe bei XX 6178 
auf, die immer schiirfer und schiirfer wird. Die orange
farbene Gruppe in der Nahe der Natriumlinie wird 
scharfer und schiirfer unu zeigt deutlich drei Kanten. 
In der gelbgriinen Gruppe, die zuerst auftritt, tritt 
eine zweite Kante bei XX 5600 auf, und im Blaugriin 
tritt die Gruppe bei XX 4976 scharfer und scharfer 
auf. Dazu nehmen wir auf der Platte im Violett die 
Liniengruppen XX 4035, XX 4033 und XX 4031 wahr.

Der erste Streifen ist 2 min belichtet, der zweite

3 min, der dritte und vierte Streifen je 1 min und der 
fiinfte bis elfte Streifen je y2 min. Man sielit also, 
daB im Verlauf des Blasens die Leuchtkraft erheb- 
lich zugenommen hat. Der vierte Streifen zeigt; 
zwischen dem gelbgriinen und orangen sowie zwischen 
dem orangen und roten Manganband weitere ab- 
schattierte Streifen, die zum groBen Teil auf das Yer- 
brennen des Eisens zuriickgefuhrt. werden mussen. 
Im auBersten Rot ist schlieBlich noch die Lithium- 
linio bei der Welleriliinge XX 6708 sidrtbar. łtn Violctt 
sind schlieBlich zwischen XX 4400 und XX 4600 einige 
Eisenlinien sichtbar. Im siebenten und achten 
Streifen treten auBerdem infolge der gestcigerten 
Temperatur die Manganlinicn bei XX 4824, XX 4784 
und XX 4754 auf. Besonders kennzeichnend ist ein 
betles Doppelband im rotlichen Orange bei XX 6100, 

das mit steigender Temperatur, besonders gegen 

Ende desYorganges, scharfer und scharfer wird, um 
dann ganz pletzlich zu verscliwinden. Der Streifen 11 
zeigt schlieBlich das Bild, bei dem die Birne kippt. 
Der Kohlenstoffgehalt betriigt etwa 0,1 %. Nur das 

gelbgrune Band des Mangans, die Natriumlinie und
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dic Eisenlinie XX 5433, XX 5?95 und die rote Lithium- 
linie XX 6708 bleiben sichtbar. Unter brauner Rauch- 
cntwicklung kippt der Konverter; flussiges Spiegel- 
eisen wird hinzugegeben und dieBirne5x5sek nach- 
geblasen, wonach der Stahl nach Abstehen yon etwa 

5 >/2 min in dic Pfanne abgegossen wird, untor Zu- 
satz vón etwas Ferromangan, *um dann schlieBlich 
zu 11 Blocken von etwa 620 kg yergossen za werden.

Ais weitere Bestiitigung fiir meine Ansicht, daB es 
der Anteil an reduzierenden Stoffen, vor allen Dingen 
das Kohlenoxyd ist, wodurch das Spektrum der 

Birnenflamme hervorgcrufen wird, mag der Um- 
stand dienen, daB man, wenn man die beim Zusatz 
vonflussigem Spiegeleisenoder fliissigemFerromangan 
auftretende Flamme beobachtet, gleichfalls das 
Bandenspcktrum des Mangans, und zwar in meist 
noch starkerer Entwicklung im Spektroskop beob- 
achten kann ais zu der Zeit der starksten Kohlen- 
oxydentwicklung beim Frischen. Auch tritt das Spek
trum stark wahrnelunbarauf, wenn man dic Flamme 
eines warmblasenden Konverters beobachtet, naincnt- 
lich, wenn sich in ihm noch Schlackenrestevon fruher 

her befinden (s. a. Abb. 22a). Die soeben betrachtete 
Sehmelzung war eine ausgfesproclien warme.

Es sei liun eine weitere Sehmelzung wiederge- 
geben (ygl. Abb. 23), dic auch sehr warm verlief. Die 

Sehmelzung dauerte 16% min; Es wurden 14 Auf- 
nahmen des Spektrums gemacht. DielangeBlasedauer 

■erklart sieli aus dem groGen Einsatzgewicht. Die Auf- 
nahmen sind deswegen ganz auBerordentlich beach- 

tenswert, weil die Sehmelzung besonders heiB verlief. 
Streifen 1 zeigt das Spcktralbild in den ersten 3 min, 
der Streifen 2 wahrend der nachsten3 min, der Strei fen 3 
wahrend der niichsten 2 min, der yierte Streifen 

gleichfalls wahrend der nachsten 2 min. Nach diesen 
10 min wurde Schrott zugegeben. Man sieht daher 
deutlich, wie das Spektrum zuriicktritt, dic Mangan- 
linien, insouderheit bei XX 5433 und XX 5395, schwiicher 
werden, um nun wieder an Lcuchtkraft stark zuzu- 
nehrnen. Von nun ab erstreęken sich (Streifen 5 bis 14) 
die Aufnahmen iiber je M; min. DaB die Sehmelzung 
sehr heiB geht, sieht man deutlich an dem scharfen 
Auftreten aller Manganbiinder, sogar derjenigen im 
Blau und Violett. Ueberdies tritt sehr scharf die 
rote Lithiumlinie XX 6708 auf, und dic drei Eiseu- 
linien bei XX 5372, XX 5324 und XX 5270 werden 
auBerordentlich scharf. Das gestreifte Banden- 
spektruin des Eisenox'yds wird schiirfer und schiirfer, 
Die Sehmelzung wird heruntergeblascn, bis das rote 
Doppelband des verbrennenden Eisens gerade yer- 
schwunden ist und das rote Manganband bei XX 6178 
gleichfalls verschwand (vgl. Abb. 23).

In Abb. 24 sehen wir das Ergebnis einer abge- 
fangenen Sehmelzung. Das Blasen wurde bei etwa
1,0 bis 1,2 % Kohlenstoffgehalt unterbrochen, und 
auf Streifen 1 bis 9 ist sehr deutlich der allm&hliche 
Yerlauf der Sehmelzung zu sehen. Leider brach der 

Spicgeleisenofen vorzeitig durch, so daB eine genaue 
Probe erst nach Zusatz des Spiegeleisens genommen

werden konnte. Die Sclunelzung vcrlief im ganzen 
nicht sehr warm. Streifen 1 bis 9 zeigen die Entwick
lung des Spektrums in dem Yerlaufe von 11 min. 
Streifen 1 zeigt nur die Natriumlinie auf einem 
schwachen kontinuicrliehen Untergrunde. Ganz 
schwach tritt die gelbgriine, dann die blaugrune, 
dann die griine Manganbandenkantc auf. Nach 
kurzer Zeit tritt in der griinen Manganbande XX 5391 
ais zwciter Streifen auf. Zu Bcginn der zweiten Mi
nutę wird der dritte Streifen in der griinen Gruppe 
XX 5424 sichtbar, wahrend gleiclizeitig neben der 

Manganlinie das o rangę Manganband bei_ XX 5856 
ganz schwach hinzutritt. In der dritten Minutę tritt 
die blaugrune Gruppe bei XX 5160 ganz schwach 
hinzu. Die schon vorher ganz sichtbare Manganlinie 
bei XX 5395 wird heller; in der dritten Minutę tritt 
dic zweite bei XX 5453 hinzu. Der dritte Streifen 
in der griinen Manganbande scheint somit aus zwei 
Doppelstreifen zu bestchen, von denen der nach 

den roten Wellenliingen zugekchrte Streifen, die 
Manganlinie bei XX 5433, immer heller und heller 
wird. Im gleichen Verhaltnis wird cbenfalls die 
Manganlinie bei XX 5395 heller und heller. In der 
yierten Minutę (4. Streifen) tritt Rot bei XX 6178 hin
zu. Neben dem bluugriuien Bandę kommt das blaue 
Spektrum anfanglich mit XX 4976 ganz schwach hin
zu. In der fiinften Minutę erscheint im gelbgriincn 
Manganbande ein zweiter Streifen. In der sechsten 
Minutę entwickelt sich das gelbe B:md innerhalb 
der Natriumlinie mehr und mehr, die Streifen XX 5882 
und XX 5911 treten hinzu, und in der roten Gruppe 
werden XX 6204 und XX 6237 schiirfer und schiirfer. Der 
zweite und dritteBandcnkopf im Grun werden schiirfer 
und scharfer, und die beiden darin liegenden Mangan- 
linien werden immer deutlicher sichtbar. Yon der 
zweiten Minutę ab ist die rote Kaliumlinie bei XX 7699 
und XX 7666 deutlich wahrzunehmen, die rote Li
thiumlinie bei XX 6708 ganz schwach. Streifen 10 
zeigt das yollentwickelte Spektrum nach. Zusatz 

von 600 kg Spiegeleisen. Es wurde nunmehr weiter- 
geblasen und wiederum abgefangen, bis Blaugriin 
kaum erkenntlich war und von der griinen Gruppe 
der dritte Streifen XX 5424 ganz schwach war. So- 
dann wurde 50 sek nachgeblasen, bis Rot rerschwuu- 
den war und ebenso Griin und nur ganz schwach 
neben der Natriumlinie, der Lithiumlinie und der 
roten Kaliumlinie ein Sehinuner der gelbgrunen 
Bandę sichtbar war.

Abb. 25 zeigt in ahnlicher Weise eine Aufnahmc 
einer warmen Sehmelzung. Jeder Streifen von 1 bis 14 
ist 1 min belichtct.

Auf Abb. 13 (Tafell in Yorigem Ileft) sehen wir 
den Yerlauf einer warmen Sehmelzung, aufgenommen 
mit der Registrieryorrichtung bei Belichtungszeiten 
yon etwa 30 bis 40 sek (s. Abb. 13A). Darunter 
(s, Abb. 13B) ist zum Yergleich das Spektrum von ver- 
brennendem Manganmetallinder Azetylen-Sauerstoif- 
Flamme gegeben, die deutlich dieUebereinstimmung 
der Linien und Bander zeigt. • (SchluB folgt.)
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Die neue Steuergesetzgebung').

Von Steuersyndikus W. Beuck  in Berlin-Zehlendorf.

A  ls im November 1918 die schon lange auf 
uns lastende durapfe Ahnung zur schreck- 

lichen GewiBheit wurde, ais der Krieg yerloren, 
der Heldenkampf eines Yolkes gegen eine ganze 
Welt von Feinden yergeblich gekampft war, da 
war es jedem klar, daB dieser ungeheure poli- 

tteehe Sturz, ohne Beispiel iii der Geschichte 
aller Yolker und aller Zeiten, gleichzeitig nichts 
anderes war ais eiu ebenso grofler- Wirtschafts- 
sturz, und daB friiher kaum gedachte Steuerlasten 
in Zukunft zu tragen sein wurden. Die Ord- 
nung unserer Geidverhaltnisse, die schon durch 
den Krieg zu einer der schwierigsten Aufgaben 

der Abwicklung der Kriegsjahre geworden war, 
wurde — auch durch die wahrend der Revolu- 
tionsinonate entstandenen Ausgaben — zur schier 

unlosbaren Aufgabe. Alle steuerlichen Mafi- 
nahmen, die dureli Gesetz und Verordnung wahrend 
des Krieges getroffen worden waren, stellten 

sich nuninehr angesichts des ungeheuren Geld- 
bedarfes ais bei weitem nicht hinreifchend heraus, 
sprechen wir doch schon heute von einer laufen- 
den 2 6-Milliardeu-Deckung.

Zu den bereits yorliegenden Gesetzen gehoren in 

der Hauptsache die Grundwechselabgabe, die Erb- 
schaftssteuer, die Umsatzsteuer, die beiden Kriegs- 
abgabegesetze von 1919 und das Reichsnotopfer. 
Die Grundwechselabgabe ist lediglich eine 

Vereinheitlichungderbisherigeu, derAutonomie von 
Reich, Staat und Gemeinde unterworfen gewe- 
senen Besitzwechselabgaben insofern, ais beim 

Eigentumsubergang eines Grundstiickes einheitlich 
4%  des gemeinen Wertes erhoben werden. Die 
Erbschaftssteuer, jenes Gebiet, auf welchem 
schon seit Jahren die heftigsten Parteikampfe 
ausgefochten worden bind, hat eine ungemein 
starkę Versch«irfung erfahren. Der wesentliche 
Unterschied gegeniiber dem bisherigen Recht 
liegt darin, daB diese Steuer zerlegt wird in 
eine NachlaBsteuer, die sich nach der Hohe des 
votn Erblasser hinterlasseneu Vermogens bemiflt, 
und in eineErbanfallsteuer, welche das beim Erben 
yorhandene sonstige Vermogen. berticksichtigt. 
Fiir die Besteuerung der Erben ist eine neue 
Klasseneinstellung gcschaffen wrorden, und zwar 
gehoren iu die erste Klasse auch die Ehegatten 
und die Kinder des Erblassers; der Erbschafts- 

steuer ist eine Schenkungssteuer angegliedert.
Die Umsa tzs teue r  unterscheidet sich von 

dem bisherigen Recht iu der Hauptsache durch 
die Erhohung des Steuersatzes von '/a % auf 
1 7 j %  fiir gewohnliche Ums&tze und yon 10% 
auf 15 % fiir den Umsatz an Luxuswaren. Nach 

den Uebergangsbestimmungen ist der niedrigere 
Steuersatz des alten Gesetzes auch dann zu ent-

richten, wenn die Zahlung nach dem 31. De

zember 1919 erfolgt ist, sofern nur die Lieferung 
vor dem 1. Januar 1920 bewirkt wurde.

Von besonderer Bedeutung fiir Handel und 
Industrie sind die beiden bereits genannten 
K r ieg sabgabegese t zc  vom 10. Sept. 1919.

Zum Verstandnis dieser beiden Gesetze mulł 
man sieli die Entwicklung des bisherigen Kriegs- 
abgaberechtes iu die Erinnerung zuriickrufen.

Ais Ausklang der grofien Reichsfinanzreform 
wurden dem Reichstage im Jahre 1913 zwei 

Gesetzentwiirfe yorgelegt, die den Anforderungen 
der neuen Welnwoi lage entsprangen: das Wehr- 

beitragsgesetz und das Besitzsteuergesetz. Der 

Ertrag des Wehrbeitrages sollte die Kost.en dej 
einmaligenHeeresverstS.rkungdecken, der Wehr- 
beitrag war also eine nur einmal zuleistende Ab- 

gabe. Aus dem Ertrage des Besitzsteuergesetzes 
soilten die laufenden Kosten der Heeresver- 

starkung bestritten werden, das Besitzsteuergesetz 

ist also ein noch heute in Geltung befindliches 
Gesetz; nach ibm wird der Besitzzuwachs von 
drei zu drei Jahren, jeweils nach dem Stande voin 
31. Dezember 1916, 1919, 1922 und so fort er
hoben. Das Wehrbeitragsgesetz hat jedochinsofern 
eine iiber seinen Charakter der einmaligen Hebung 

liinausdauerndeBedeutungerhalten, ais dasWehr- 
beitragsverm5gen von dem spateren Kriegssteuer- 

recht ais „Anfangsvennogen“ im Sinne des Ge
setzes behandelt worden ist. Hieraus ergibt sich 
die den Abgabepflichtigen oft schadigende Folgę, 
daB Ersparungsabsichten beim Welirbeitrage sieli 
heute hitter raćhen, aus der Scylla des Welir- 
beitrages gerfit man in die Charybdis der Kriegs- 
gewlnnsteuer. Im Jahre 19 16 wurde das erste 
Kr ie gss teue rgese tz  erlassen, nach welchem 
der in den ersten drei Kriegsjahren, d. li. in 

der Zeit von Januar 1914 bis Dezember 1916 
eingetretene Zuwachs einer auBerordentlichen 
Kriegsabgabe uuterlag. Man hat diesem Gesetz 
den Yorwurf gemacht, daB es den Verschwender 
begiinstigc, den sparsamen Mann aber bonach- 
teilige, denn wer bei hohem Einkommen geringe 
Yermogensrucklagen gemacht hatte, blieb ab- 
gabefrei, wrer jedoch bei niedrigem Einkommen 
Vermogen erspart hatte, unterlag der Heran- 
ziehung, Diese wirtschaftliche Hartę wollte das 
zwe i te  K r iegss teue rgese tz  vom Jahre 
19 18 vermeiden und schrieb deshaib in der 
Hauptsache eine Besteuerung des Mehreinkommens 

dergestalt vor, daB der Mehrbetrag zwischen 
dem Einkommen 1918 und dem Einkommen 1914

*) AuszugBweise AViedergabe eines Yortrages vor 
Yerabschiedung des Umsatzsteuer- und Reichenot- 
opfergesetzes.
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einer besonderen Abgabe unfcerworfęn wurde. 

Diese Yorschriften gal ten fur die Elnzelpersonen; 
die nicht physischen Personen, Aktiengesellschaf- 

ten usw., hatten 1916 und 1918 die Kriegsab- 
gabe vom Mehrgewinn, d. i. der Unterschied 
zwischen dem Geschaftsgewinn in den maBgeb- 
liclien Kriegsjahren und einem durckschnittliclien 
Friedensgewinn, z u verst.euern.

D ieK r iegss teue rgese tze  1919 schrei- 
ben nun in einem bssonderen Gesetze die Ab
gabe von Vermogenszuwachs, in einem zweiten 
die Abgabe von Mehreinkommen bzw. Melir
gewinn vor.

Wie bereits gesagt, wird der Begriff des 
Zuwachses durcli das Zuriickgehen auf das 
,Wehrbeitragsverm8gen“ bestknmt, das End- 

yennogen ist nach dem Stande vom 30. Juni
1919 anzugeben. Lediglieh fiir Betriebsyerniogen 
kann ein anderweiter Slichtag, welcher mit dem 
AbschluB eines Geschaftsjahres in die Zeit zwi
schen dem 31. Marz 1919 und dem 29. Februar
1920 fallt, arigenommen werden. Von dieser 
Yergiinstigung wird derjenige Abgabepflichtige 
Gebrauchmachen, dessen Betriebsvermogen durch 
yoraussichtliche Verluste sieli nach dem 30. Juni 
1919 ungiiustigerdarstellt. EineBerichtigung des 
Anfangsyermogens gestattet das Gesetz in einer 
Reihe von Fallen. Fiir das Endvermogen ist 
nicht das tatsachlich vorhandene Yermogen mafi- 

gebend, sondern es werden gewisse Abzuge, ins- 
besondere auch Abzuge an zu leistenden Steuern 

jind Abgaben, gestattet, auf der anderen Seite 
jedoch auch Hinzurechnung bereits ausgegebener 

Verm8gensteile yerlangt. Aus den statthaften 
Abziigen sei nur der Abzug aus Anlafi der „Um
wandlung bisher steuerfreien Besitzes in steuer- 
pflichtigen Besitz" erwahnt. Hat z. B. jernand 
im Laufe des Krieges bewegliche Giiter oder der- 
gleicheń, die nicht zum steuerpfliehtigen Yer- 
mfigen gehoren, z. B. einen Kraftwagen, verkauft, 
so kann er den erzielten Erlos von seinem Endver- 
mogen absetzen; das gleiche gilt. fiir VermOgens- 

gegenstande, die aus dem Auslande wahrend des 
Krieges durch AuflSsung auslandischer Betriebs- 
statten oder in Innlicher Weise hereingenommen 
worden sind. Fur die Bewertung der einzelnen 
Yermogensgegenstande bringt das Gesetz genaue 
Vorschriften; so sind z. B. Wertpapiere nach 
einem amtlichbekanntzugebenden Steuerkurszettel 
anzusetzen. Es muB darauf hingewiesen werden 
und es ist in weiten Kreisen nicht bekannt, dafi 
den Abgabepflichtigen gegen die Veroffentlichung 
der Steuerkurse ein Einspruchsrecht zusteht. 
Aktionare und - WertpapierbŁsitzer ilberhaupt 
werden darauf zu achten liaben, dafi bei dieser 
Steuerkursfestsetzung nicht nur augenblickliche 
Konjunkturcinflusse fiir die Bewertung bestimmend 

sind.
Fabrik-Grundstueke sind nach dem gemeinen 

Werte einzusetzen ; der Zuwachs, der aus der Yer-

aufierung eines Grundstiickes wahrend des Krieges 
erzielt w'urde, iŝb abgabefrei, wenn dasselbe beim 
Wehrbeitrage nach dem Ertragswerte. versteuert 
worden ist. Fiir die nach dem 1. August 1914 
erworbenen Grnndstueke gilt die Yorschrift, dafi 
sie. auf jeden Fali zum Gest,ehungspreise! ange- 
setzt werden nitissen, Gegen diese Bestimmung 
wird der Industrielle, der ein GrundstUek zur 
Erweiterung des Fabrikgel&ndes aus zwingeiulen 
Griinden hat erwerben und es deshalb iiber den 
durchselinittlichen Preis hat bezahlen miissen, 
mit Erfolg Einwendung erheben und die Bewer
tung nach einem geringeren Preise verlangen 
konnen.

Unter den Hinzurechnungen steht an erster 
Stelle die Wiederanreclinung verschenkter oder 
an Kinder und nahe Verwandte iiberschriebener 
Yermogensteile. Die Schenkung wird beim Geber 
herangezogen, jedoch kann der Geber yon dem 
Bescbenkten Ersatz der anteiligen Kriegsabgabe 
yerlangen.

Der Gesetzgeber hat sich aus zwingondem 
Grunde yeranlafit gesehen, dem Yermogen auch 
solche Abgaben hinzuzureclinen, die in der Ab- 
slcht der Steuerersparung yerwendet worden sind, 
um benregliches VermSgen in Wertsachen, Schmuck- 
und Luxusgegenstanden usw. anzulegen. Hinzuzu- 
rechnen istjede Ausgabe fiir Schmuck- und Lu.\us- 
sachen, soweit sie fiir den einzelnen Gegenstand 
500 Jt oder fiir mehrere gieichartige Gegenstande 

1000 ,A iibersteigt, Hinzuzureclinen ist ferner jede 
sonstige Anschaffung, die nicht dem gewohnliehen 
Bedarf des Abgabepflichtigen dient, sofern sie Im 
Einzelfall 500 JC bzw. 1000 Jt und im ganzen 
Veranlagungszeitraume 10 000 Jt iibersteigt. Der 
an sich zu billigende Grundsatz dieser Hinzurech
nung kann durch die Fassung des neuen Gesetzes 
zu einer unertraglichen steuerlichen Nachprufung 
fiihren, die fast an die .,Kaffeeiiecherei“ der 
Zeiten Friedrichs des GroBen erinnert. Hierfiir 
folŝ ende Beispiele:

Es hat erworben im Yeranlagungszeitraume:
a) A. einen Diamantring fiir 700 ; zuzurech-

nen, da Luxusanschaffung iiber 500 J t ;
b) B. eine Ifalskette fiir 450 Jt, eine Brosehe 

fiir 350 Jt, einen Bing fiir 300 J t : zuzureeh- 
nen, da Anschaffung „fiir mehrere gieichartige 
oder zusammengeliorige, Gegenstande “ im Ge- 
samtbetrage iiber 1000 Jt.

Fiir Betrage fiir „sonstige Ansehaffungen “ 
gilf zwar auch die Preisgrenze von 500 Ji 
bzw. 1000 Jt, aber nur, wenn im Yeranla
gungszeitraume insgesamt mehr ais 10 000 Jt 
ausgegeben worden sind :

c) C. einen Anzugfilr 700 Ji: nicht zuzurechnen, 
da Anschaffung fiir den „gewShnlichen Bedarf" ;

d) D. ein Klavier fur 1200 J&: keine Łuxus-
anschaffung, wohl aber Anschaffung, die nicht 
dem gewohnliehen Będarf dient; ais Anschaf
fung uber 500 Jt nur dann hinzuzureclinen,
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wenn fur weitere sonstige x4nschaffungen im

Veranlagungszeitraume mehr ais 10 000 M
yerausgabt worden sind.
Eine Vergiinstigung gewahrt das Gesetz in- 

sofern, ais bis zum Jahre_ 1922 dio Anrechnung 
gewisser Steuerteile statthaft ist. Ueberhaupt 
sieht das Kriegsabgabereclit von 1919 eine groBe 

Anzahl von Antragsmoglichkeiten vor, so dafi 
der Abgabepflichtige mehr ais bei jedem anderen 
Steuergesetz zum Studium der Materie gezwungen 

ist, will er nicht gesetzlicli erlaubte Ersparungs- 
rocglichkeiten versaumen.

Die Hohe der Verinogenszuwaclisabgabe ist 

.bekannt, jeder Zuwachs iiber 172 000 M wird 
restlos eingezogen. Die nach dem Vermogens- 
zuwnchsgesetz 1916 geleistete Abgabe wird auf 

die Abgabe 1919 angerechnet, also, da das vor- 
llegendc Gesetz nochmals bis zum Jahre 1914 
zuriickgreift, gewissermafien ais Vorschufizahlung 
behandelt. Die Zahlung kann durch Kriegsan- 
leitie erfolgen, die Kriegsanleihe wird, soweit 
der Zahler selbst Zeichner gewesen ist, zum 
Nennwerte entgegengenommen. Zahlunghatbinnen 
■ drei Monaten zur Halfte, binnensechs Monaten mit 
einem Viertel und binnen neun Monaten mit demrest- 
lichen Yiertel z u erfolgen. Die Abgabe kann bis 

.auf 20 Jahre gestundet werden; die Śtundung 
muli einem Betriebsinhaber bewilligt werden, 
wenn der Nachweis gefuhrt ist, dafi andernfalls 
eine wesentliche Einschtankung des Betriebes 
■eintreten wiirde. Gegen die Ablehnung des 

Stundungsantrages ist in diesem Falle Beschwerde 

beim Reichsfinanzhof statthaft.
W ill man z'jr Beurteilung des Gesetzes nur 

einen Punkt herausgreifen, so kann man nicht 
unterlassen, darauf hinzuweisen, daB der Gesetz- 
.geber keinen Untersehied zwisehen dem Kriegs- 
gewinnler im yolkstiimlichen Sinne des Wortes 

und dem redlichen Kaufmann gemacht hat, dafi er 
vor allen Dingen keine Riicksicht darauf nimmt, 
dafi der YermSgenzuwachs iu der Industrie, 
der zwar buchmaBig in Ersclieinung tritt, nicht 
flufiig ist, sondern lediglich im Werte der wah

rend des Krieges, meist auf ausdrilcklichos Er- 
fordern der Kriegsbeschaffungsstellen,, verstarkten 
Betriebąanlagen sich ausdruckt.

Die gleiche Unterscheidung ist nicht gemacht 
worden bei dem zweiten Kriegssteuergesetz 1919, 
welclies, wie oben gesagt, Mehreinkommen und 

Mehrgewinnbesteuert. Mehreinkommen der Einżel- 
personen ist der Untersehied zwisehen deii staat- 
lich yeranlagten Einkommen fiir das Steuerjahr 

1919 und dem yeranlagten Einkommen yon 1914. 
Audi hier liegt es im Yorteil des Abgabepflich- 
tigen, sein Friedenseinkommen moglichst hocli in 

Ersclieinung treten zu lassen; grundsatzlich ist 
er zwar an die staatliche Veranlagung gebunden, 
jedoch gestattet das Gesetz eine lieihe abweiehen- 

■der Berechnungen, die zur Begiinstignng des Ab- 
gapfliclitigen sowohl in Hinsicht auf Feststellung

eines hoheren Friedenseinkommens, ais auch in Hiii- 

sicht auf Feststellung eines geringeren anderweiti- 
gen Kriegseinkommens fiihren konnen, Bei denMit- 
gliedern von Gesellschaften m. b. H. bestehea 
Vorschriften zur Vermeidung einer Doppelbesteue- 
rung, da auch die Gesellschaft ais solche der Melir- 

gewinnabgabe unterliegt.
Bei den Gesellschaften ist steuerpflichtig der 

Mehrgewinn des fiinften Kriegsgeschaftsjahres, 
wobei alserstesKriegsgeschaftsjahr dasjenige gilt. 
welches noch den August 1914umfafit. Bei einer 
Gesellschaft also, dereń Geschaftsjahr von April 
zu April lauft, ist das erste Kriegsgeschaftsjalir 
das Jahr 1914/15 und das fiinfte Kriegsgeschafts
jahr sclilieBt dann mit dem 31. Marz 1919. Es sei 
ausdriicklichheryorgehoben, dafi die Kriegsgewinn- 
besteuerung der Gesellschaften nach der wieder- 

holten Zusicherung der Reichsregierung mit dem 
yorliegendeą Gesetz ihren endgiiltigen AbsehluS 
erfahren hat; eine Gesellschaft mit den yorgenann- 
ten Geschaftsjahren unterliegt also nur lunsicht- 
lieh ihres bis zum 31. Marz 1919 erzielten Ge- 
winnes dor Kriegsabgabe. Fiir das am 1. April
1919 begonnene neue Geschaftsjahr ist weder eine 
Rucklage zu bilden, noch eine Kriegsabgabe zu 
leisten. Was ais durchschnittlicher Friedensgewinn 
zu gelten hat, ist zwar durch die yorangegangeneu 

Gesetzo bereits in gleicher Weise bestimmt wor
den, jedoch ist manchen Gesellschaften nicht be- ; 
kannt, daB sie aus AnlaB der neuen Besteuerung 

eine anderweitc Festsetzung des Friedens- 
gewinnes beantragen konnen, wenn sie auf Grund 
der neueren Rechtsprechung oder der Entscheidung 

des Bundesrats in anderen Harteantragen ein? 
gunstigereBerechnung durch Ausschaltung weniger 

ertragsreicher Baujahre.' Streikjahre und dergl. 
aus dem Frledensdurchsclmitt verlangen konnen.
Die Gesellschaften miissen ferner auf die vom Ge
setz gestattete Anrechnung einer Unterbilanz und 

auf den Ausgleich fruherer Mindergewinne achten. 
Hinsiehtlich der Bilanzergebnisse des fiinften 
Kriegsgeschaftjahres ist eine groBe Fiille neuerer 
Entselieidungen zu beachten; in gewissen Zweifels- 
fragen, ichnennenur die streitigen Konten „Ueber- 
filhrung in die Friedenswirtschaft“, „steuerlreie 

Lohnreseryen% „Valutaverluste“ usw., ist zwar 
die erforderllche KUtrung durch Rechtsprechung 
teilweise immer noch nicht erfolgt; imZweifels- ; 

falle wird jede Gesellschaft gut tun, sich zu- ! 
n&chst auf den fiir sie giinstigsten Standpunkt 
zu stellen und die Entscheidung des jetzt ais Ober- 

gericlit wirkenden Reichsfinanzhofes m Milnclien 
herbeizufilhren. Das gleiche gilt. fiir streitige Ab- : 
schreibungsfragen sowie fiir die Bewertung Uber- 
haupt. Wenig bekannt ist ferner, daB Gewinne, 
die. aus derYer&uBerung stillcr Reserven entstan- : 

den sind, kriegsabgabefrei sind.
FurEinzelpersonen und Gesellschaften sieht das 

Gesetz eine HSchststeuerbeschrankung insoweit 

vor, ais der Gesamtbetrag an Steuern nicht
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90% des Melireinkommens bzw. Mehrgewinnes 
iibersteigen darf.

Die Abgabe steigt von 10% des Mehreinkoin- 
rnens auf 65%, so sind z. B. 

von 50000.^ Mehreiukommen zu zahlen 7 500./#
* 100 000 r „ „ „ 22 500 ,,
„ 1 000 000 „ „ >„ „ 592 500 „

USW .

Die Zahlung der Kriegsabgabe vom Mehrein- 
koinmen bzw. Jlehrgewinn liat binnen drei Monaten 
zu erfolgen, sie kann durch Hingabe von Kriegs- 
anleihestiicken geschehen, die Stundungsvorschrif- 
ten regeln sieli nach dem Besitzsteuerrecht,.

In keinein der beiden yorbehandelten Kiiegs- 
abgabegesetze ist der sogenannte „Generalpardon “ 
vorgesehen. Der im friiheren Kriegsabgabereclit 
enthaltene Harteparagraph kommt.jedoch nach dem 
neuen Kriegssteuergesetz auf Antrag zur Au- 
wendung.

Mit dieser gedrilngten Inhaltsangabe mufi 
ich mich begniigen, wenn ich noch einen kurzeń 
Ueberblick uber die zur Beratung stehenden 
Gesetze, insbesondere aber auch iiber das (in- 
zwisehen verabschiedete) R e ic h s n o to p fe r  
geben will; ich darf fiir eine besondere Be- 
schaftigungmit den Fragen derKriegsabgaben 1919 
auf ineinen ausfuhrlichen Kommentar1) yerweisen.

Das Reichsnotopfer soli die neue Steuer- 
gesetzgebung „kriinen", Wir sind uns dariiber 
klar, dafi die grofie Vermogensabgabe in Yer- 
bindung mit der Kriegsabgabe votn Vermogens- 
zuwachs, in Yerbindung ferner mit der kom- 
menden Reicliseinkommen- und Kapitalrenten- 
steuer usw., in Yerbindung schlieBlich aber 
auch mit den „glorreiclien Errungenscliaften der 
Revolution“, Achtstundentag, Betriebsrśitegesetz 
usw., der deutschen Wirtschaft den Todesstofi 
geben mufi. Wenn der Betriebsinhaber — von 
diesem wollen wir hier nur sprechen — , dessen 
Vermogen in werbenden Anlagen und alsBeschaf- 
tigungsfonds auch fiir seine Arbeiter und An

gestellten angelegt ist, die Abgabe von Mehr- 
einkOmmen und die Abgabe vom Verm<5genszu- 
wachs geleistet hat, soli er von dem alsdann yer- 
bleibenden Endvermogen noch die grofie Ver- 
mogensabgahe leisten; z. B.

von 1000000 M  246 000
„ 2 000 000 „ 671000 „

usw. Die Gesellschaften sollen 10% ibres Yer- 
mogens nach Abzug des Stammkapitals entrichten. 
Das in Einzelfirmen oder offenen Handeisgesell- 
schaften angelegte Betriebskapital unterliegt der 
Besteuerung nur mit 80% der tats&chlichen Hohe.

Was soli mit dieser Abgabe bezweckt wer
den? Dem Reichsfmanzminister schwebt eine Art 
Entschuldung, eine Bereinigung der Geldiufla- 
tion, vor. Dieser Zweck konnte, wenn er iiber- 
haupt erreichbar ware, nur dann erreicht wer-

') W. B enek  Die Kriogsabgaben 1919, Verlag 
„Betriebsbflcherei11 O. Elsner, Berlin S 42.

rv.„

den, wenn der Ertrag des Reichsnotopfers zur 
Schuldentilgung verwendet wird. Das Gesetz 
sielit jedoch eine dahingehende ausdriickliche 
Vorschrift nicht vor. Nach neuerer Erklarung 
soli sogar eine Verwendung zur Deckung der 
lau fenden  Ausgaben in Frage kommen. Damit 
ffillt eine Hauptbegriindung der Yorlage von 
yornherein fort. Uebrigens liegt auch staats- 
finanzwirtschaftlich ein Ńacliteil darin, dafi boch 
yerzinslicli arbeitendes Betriebskapital dazu ver- 
wendet wTerden soli, geringer yerzinsliche Staats- 
schulden zu decken. Aber eine noch weit groBere 
Gefahr droht der deutschen Wirtschaft aus dieser 
Yorlage: die Moglichkeit eines Zugriffes der
Entente. Ist es denkbar, daB eine so wichtige 
Frage unentschieden sein kann, und dafi dem- 
ungeachtet die Verabschiedung des Reichsnot
opfers mit allen Mitteln seitens der Mebrheits- 
partei erstrebt wurde f Der Reichsfinanzminister 
ist in seiner bekannten Schtaseherei iiberzeugt, 
dafi die Entente kein „Recht" auf die Beschlag- 
nahme der Ertragnisse aus dem Reichsnotopfer 
habe. Arme deutsche Wirtschaft, die auf der- 
artig schwankendem Boden der Zukunft geben 
muB! Brentano hat in der „Fight the Fainine 
Council in London" eine verbindliche Erklarung 
der Entente daliingehend gefordert, daB das Er- 
tragnis des Reichsnotopfers nicht auf Grund des 
Versailler Vertrages mit Beschlag belegt werde. 
8In der Tat,“ sagt Brentano, „das Reichsnot
opfer ware ein Walinsinn, wenn nicht yor der 
dritten Lesung die yerlangte Sicherheit seitens 
der Entente gegeben wiirde.“ Der Reichsfinanz
minister begniigt. sich anscheinend mit dem Rechts- 
gutachten des Relchsjustizamtes, und er halt es 
auch noch fur móglich, falls nach Yerabschie- 
dung des Gesetzes der Ententezugriff auf dem 
Plan erscheinen wiirde, von der Ilebung des Reichs
notopfers abzusehen. M ein es Eraclitens iibersieht 
er dabei, dafi dem Reich sehon durch die Verab- 
schiedung des Gesetzes eine Forderung in ju- 
ristischem Sinne gegeniiber den Abgabepflichtigen 
erwachst, und daB die Entente ungeachtet des 
Verzichis der Reicbsregierung auf Erhebung des 
Reichsnotopfers alsdann die Forderung mit Be
schlag legen und sich nach Mafigaben des vom 
Deutschen Reielie zwar nicht angewendeten 
Reichsnotopfergesetzes befriedigen konnte. So- 
lange diese Hauptfrage niclit geklart ist, darf 
es in der Oeffentlichkeit nur eine Stimme geben, 
welche gebieterisch yerlangt, zunachst festzu- 

stellen.ob dasOpfer iiberhaupt. der deutschen Finanz- 
wirtschaft zugute komint. Es darf auf keinen 
Fali dahin kommen, dafi der Scherzdichter recht. 
behalt, wenn er denOptimisinus des Keichsfinanz- 
ministers behandelnd mit den Worten schlieBt:

Opfere darnm mit Yergniigen!
Bald siehst da den ganzen Schyramm
In der Bank von England liegen,
Armes Reichanotopferlamm!

10
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Aus den Einzelheiten der Reichsnotopfer- 

yorlage soli nur lieryorgehoben werden die 
Frage der Bewertung. Nach dem Gesetz soli 
fiir die Verm6gensermitt,lung nach dem Stande 

vom 31. Dezember 1919 der gemeine Wert 
maBgebend sein. Trotz zahlloser Einspriiche und 

anderweitiger Yorschlilge ist man von dem MaC- 
slabe des gemeinen Wertes nicht abgewichen. 
Wie man sieh die Erliebung des Reichsnotopfers 
denkt, wenn etwa fur die Reichsnotopfergabe 

die heutigen „Werto*, was man ais solche be- 
zeichnet, maBgebend sein sollen, ist unerfindlich. 
Das Reichsnotopfer soli in jahrlichen Tilgungs- 
raten von 6l/s% abgetragen werden konnen. 
Diese Regelung ist aber nur eino Frage dor 

Zalilungsweise, sie erleichtert nicht die Be- 
la s tu n g  uberhaupt. Slcherlich wird jeder Ab- 

gabcpflichtige, ganz abgesehen davon, daB die 
Hohe der Abgabe eino 'sofortige. Zalilung nicht 
ermoglicht, von dieser Befristung schon deshalb 
Gebrauch machen, weil in der Zeiten SchoB 
immer noch die Hoffnung sclilummert, daB das 
endgiiltige Wort iiber das Reichsnotopfer auch 

nach Yerabschiedung des Gesetzes noch nicht 

gesprochen sein wird.
Die Reichsabgabenordnung regelt nicht 

eine Abgabe selbst, sondern bildet ein Grund- 
gesetz fiir samtliclie Reichsabgaben und regelt 
Erhebung, Rechtsmittol, Beitreibung usw. Der 
erste Teil der Reichsabgabenordnung ist bereits 

in Kraft getreten, er hat die Yereinheitlichung 

der- Spruchtatigkeit und Einsetzung des Reichs- 
finanzhofes fiir alle Reiclisabgabengesetze herbei- 
gefiihrt,. Im tibrigen wird durch die Reichsab

gabenordnung die Steueraufsicht verscharft. Bei 
Beratung der Kriegsabgabegesetze hat der da- 

malige AbgeordnetcSchiffer schon zu derGesetzes- 
Yorschrift, nach welcher binnen zwei Jahren eine 
Berichtigung der Kriegsabgaben erfolgen kann, 

zugest.anden, „diese Yorschrift bringe jedes brave 
Juristenlierz zum Springen*. Dio Reichsabgaben

ordnung sieht in ahnlicher Art eine noch weiter- 
gehende Bestimmung vor; nach ilir konnen 
wirtschaftllche Yorgange, Tatsachen und Yer- 
haltnisse, die in einer „ungewohnlichen Rechts- 
form“ — wohl zu beachten, aber in einer ziyil- 

rechtlich durchaus erlaubten Rechlsform —  in 
Erscheinung treten, steuerlich ais unbeachtlich 

beliandelt. werden.
Die R e ich se iu ko m m e ns te ue r  soli eine 

Vereinheitlichung des Steuerrechts dergestalt 
bringen, daB das Einkommen lediglich vomReiche 
besteuert und den Landern und Gemeinden An- 
teile zugebiiligt werden. „Die Steueroasen im 
Deutschen / Reiche" sollen vei'Bchwinden. DaB 
die Reichseinkommen3teuer in der vorgesehenen 
lIĆlio, insbesondere aber in Yerbindung mit der 

Kapitalrentensteuer, mit der geplanten Korper- 
schaftssteuer und Aufwandsteuer, gleichzeitig mit. 
dem Reichsnotopfer zu einer n ic h t  zu ertragen-

den Last fiihrt, ist oben bereits gesagt. Fur den 
Abgabepflichtigen ergibt sieh aus der neueu 
Rechtsgestaltung die Anregung, nach Moglicli- 
keit Kapitalrenteneinkommen zu vermeiden uDd 

an dessen Stelle seine Kapitalanlagen so zu kon- 
struieren, daB er Anteil am Arbeitseinkommen 
erhalt. Ich denko dabei besonders an die Urn- 
■wandlung von stillen Beteiligungen in eine Be
teiligung ais Gesellschafter einer offenen Handels- 

gesollschaft und ahnliches.
Mit diesen Ausfulirungen sei die Betrachtung 

. des tatsachlichen Inhaltes der neuen Steuergesetze 

abgeschlossenundnur no cli ein Wort der allgemei
nen Iiritik hinzugefiigt. Naeh der lclassischen 
Lehre der Nationalókonomie sollen fiir die Ge- 

staltung eines Steuergesetzes di-ei Gęsichtspunkte 
maBgebend sein: der finanzwirtschaftliche, der 
Yolkswirtschaftliche und der privatwirtschaltliclie. 

Privat- und Volkswirtschaft gehen in einem in- 
dustriell entwiokelten Staate, wie im Deutschen 
Reiche, so eng ineinander iiber, daB die Not der 
Prifatwirtschaft die Not der Volkswirtschaft ist. 
Diese Tatsache muB man sieh immer wieder vor 
Augen halten, wenn man zu dem „Schrei des 
Kapitalisten", wio jede Einwendung der Ver- 
mfigenstrager nun einmal abfallig bezeichnet zu 
werden pflegt, urteilend Stellung nehinen will... 
Es handelt sieli bei der Gegnerschaft zur Ver- 
mogenszuwachsabgabe und zum Reichsnotopfer 
wirklich nicht umpersonlichenGeldsackinteressen". 

Wiirde es sieh nurumOpferhandeln, die jetzt einen 
scliweren Vermogensverlust bringen, in Zukunft 

aber ein Wiederaufbauen des Zerstórten ermóg- 
iichen, so wiirden die Gegner des Reichsfinaiiz- 

ministers in dieser scliweren Zeit nicht so ein- 

miitig und geschlosson in Industrie und Handel 
zusammenstehen. Nicht der Angrifi aul das Kapitał, 
die Zerstorung derKapitalbildung und desErwerb- 
sinns wird bekampft, die deutsche Wirtschaft iiber- 
liaupt ist es, die liier um ihr Dasein ringt. Die 
Bedeutung der Kapitalblldung fiir Fortbestar.d 
und Entwicklung unserer Wirtschaftskrafte ist 

unbestritten; in einer Zeit, in der alles daraul 
ankommt, durch yerstarkte Erzeugung Absatz 
und Aibcitsgelegenheiten zu schaffen, wird der 
Wirtschaft die Daseinsvorbedingung, das Kapitał, 
geraubt. In einer auch der Nationalversaniml«sirr 

eingeroichten Schrift habe ich ausgefuhrt, dafi eis 
Unternolimer, der gegeniiber einem Anfangskapita! 

von 900 000 J i heute einen Kapitalstock vos 
2,7 Millionen J i hat, zu einer Erweiterung seines 

Betriebes nicht in der Lage ist, und daB eu 
Betrieb mit gleichem Anfangs- und Endvermogeu, 
ungeachtet aller sonstigen Abgaben, lediglich durch 
das Yermogenszuwachs- und durch das Reicbs- 
notopfergesetz ,von einem Betriebsvermogen voa 

5 Millionen Goldmark auf 2,8 Millionen Papier- 
mark bescłiriinkt und demgeinaB zur Betrieb? 
einschrankung und Arbeiterentlassung gezwungen 

wird. Fragt man sieh nun, weshalb alle diese.
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doch nicht nur aus den beteiligten Kreisen vor- 
gebrachten Einwande ohne Erfolg blieben, so 
findet man des RStsels Losung nur darin, daB 
heute zu den obengenannten drei Gęsichtspunkten, 
die eigentlich nur fiir die Erwilgung aus Anlafi 
neuer Steuergesetze maflge-bend sein diirften, noch 
ein neuer Gesichtspunkt hinzugetreten ist: der
Gesichtspuukt der Parteipolitik. Der grofien Masse 
soli ein Verfiigungsrecht an dem Vermogen der 
heutigen BesitztrUger zugebilligl'werden, man 
arbeitet auf eine „ yerilnderte Verteilung des Volks- 
vermdgens“ hin. Die .Masse, dereń Urteii nie 
inaflgeblich und immer schwankend ist, will die 
scharfste Besteuerung haben, sie vermag niclit 
die Endwirkung ihres Wunsches zu ubersehauen, 
sie erkennt nieht, daB es die Gesamtheit des Yolkes, 
inśbesondere der Angestellten und Arbeiter, ist, 
die sich mit einer Ueberspannung der Steuer- 
forderungen, welche die Lahmlegung- unserer 
Industrie zur Folgę haben mufi, seibst ins 
eigene Fleisch schneidet. Dabei haben die be- 
deutendsten YĆrtreter der sozialdemokratisehen 
Partei sich immer wieder gegen die Neigung aus- 
gesprochen, die Steuerfrago zu iiberschatzen. 
Seibst Marx lehnte es ab, so rerlockend es auch 
schien, nach der Eroberung der politischen Macht 
durch die Reyolution die Steuer aus ihrer Be- 

grenztheit im kapitalistischen Staate zum Selbst- 
zweck auszubilden.

Den Gedanken, eine Steuer zu erheben um 
der Vermogenseinzieliung willen mit dem Endziel, 
Kapitalismus und Privateigentum aufzuheben, 
Jiaben die Sozialisten durcliweg abgelehnt. Bern
stein fiihrt in seifier Broschiire „Die Steuer- 
politik der Soziaidemokratie" aus: „Der Ge-
danke, den Kapitalismus auf dem Wege der Be

steuerung aus der Welc schaffen zu konnen, 
kann nur in einem von kleinbiirgerlichen Be-

griffen besehrankten Gehirn Boden fassen. Seine 
Befolgung liefe in der Praxis dahin binaus, das 
Pferd am Sclnvanze aufzuzaumen. Das gro Ce Ge- 
bilde ineinander verwobener Fragen des Gesell* 
schaftslebens, das man zusammenfassend ,die 
soziaie Frage* nennt, wird nicht durch Steuern 

gelost.“
Was die deutsche Industrie, was der deutsche 

Handel an Lasten zu tragen vermag, lffit sich 
heute, da die wirtschaftiiche Entwicklung und 

WiederaufbaumOglichkeit noch vollig Im Dunkel 
liegt, nicht sagen, daC sie aber Lasten und Ab- 
gaben in der jetzt gedachten Form seibst bei 
denkbar gimstigster Zilkunftsentwicklung n ich t 
tragen kann, jedenfalls nicht unter den heute 
geltenden Wirtschaftsformen, ist —  wir sagen 

seibst loider —  unsere feste Ueberzeugung.
Angesichts aller dieser Erschwernisse konnte 

der deutsche Kaufmann und IJnternehmer fast 
yerzagen; ich sage „fast0, denn noch tobt. der 
Kampf; solange wir kampfen konnen, dur/en wir 
nicht verzweifeln. Hoffnung yerloren, alles yer
loren! Bis in den letzten deutsehen Mann mufi 
der feste Glaube an Deutschlands Zukunft ge- 
tragen werden. Nur mit einer solchen stark en 
Hoffnung, nicht im Banne fatalistischer Welt- 
anschauung, konnen Wir den Kampf um unsere 
Zukunft fiihren. DaB deutsche Arbeitskraft, deut

scher GewerbefleiB.wieder zur neuen Bliite er- 
wache, dafi der Geist des deutsehen Kaufmannes 
wieder einmal den .Weltmarkt mit beherrsche, 
und dafi vor allem auch der deutsche Arbeiter 

,sich wieder auf dio Grenzen des errelchbar M.i5g- 
lichen besinne," diese Hoffnung sei unser Stab 

und Stecken fiir die Zukunft, dieser Gedanke 
aber auch das Endziel, das unsere Stellungnahme 
im Kampfe der Meinungen um die Reichssteuer- 
reform bestlmmt.

Umschau.
Priifung von Sehienen.

Verschiedene in der letzten Zeit uber die Priifung yon 
Sehienen yeroffentlichte Arbeiten diirften fur weitere 
Kreise yon Wert sein.

Der StahlwerksausschuB. der American Society for 
Testing Materials1) sehiug auf der letzten Jahresyersainm- 
lung am 24. bis 27, Juni 1.919 zu Atlantic City yor, die 
Schlagprobe fur die Sprodigkeitspriifnng bei Trager- und 
StraBenbahnsehienen durch die Brineilhiirteprobe zu 
ersetsen. Der Vorschlag wnrde auf Wunseh der Korper- 
schaften der elektrischen StraBenbahnen gemacht, die 
eine harte, schlechtabnutzende Sehiene' yerlangen und 
die Sprodigkeit bei in Pflastcr gelegten Sehienen nicht fur 
so gefahrlich halten. Bei der neuen Prufungsart ist eine
o bera Hartegrenze nicht yorgeschen, yyohl eino tmtere. 
"Vorgeschrieben fur die Ausfubrung der Kugeldruekprobe 
ist eine 18-mm-Kuge!, die auf den Kopf der Sehiene mit 
einem Druok yon 50 000 kg 15 sek lang aufgedruckt wird. 
Der Eindruek soil bei Sehienen der B-Klasso nicht tiefer 
ais 3,6 mm, bei Sehienen der A-Klasse nicht unter 3,8 mm 
sein. Eine Ausdehnung dieser Prufungsart auf Eisenbahn* 
tchienen scheint nicht wahrseheinlich.

ł ) Enginecring News-Record 1919, 3. Juli, S. U.

Ueber den Nach w o i 8 yon Rissen und Fehistellen in 
Sehienen ist schon viel geschrieben worden, und dennoch 
fehlt es immer noch an żuyerliissigen und sicheren 
Arbeitsyerfahren. Erst letzthin1) wurde an dieser Stelle 
wieder ein Mittel zur Eeststeiiung yon Sehienenrissen 
empfohlen. Hiernach konnen Qucrrisse auf der Kopf. 
flachę yon Eisenbahnschieuen entweder ohne : weiteres 
erkannt we,rden, oder os muB zunaclist mittels Eeile, 
Sehieifstein oder Schmirgelpapier dio oberste Schicht 
yon etwa 0,1 mm Dicke entfernt werden. UŁSt man hicrauf 
wahrend einiger Minuten stark yerdunnte Sak* oder 
Schwefelsaure auf das Materiał einwirken, so treten hier. 
durch seibst die feinsten Risse zutage. Nach einem ver- 
besserten Yerfahren beschmiert man die . Schienenober* 
flachę nach yorangegangener Bearbeitung mit gut 
flussiger Druckerschwiirze und erwarmt die Sehieno 
etwas mit einer Stiehflammo, woraof das Probestuek 
eorgfaltig abgewischt wird. Dureh starkes Aufdrucken 
eines Biattes weiBen Papiers.auf dis OberflŁehe er- 
haib man ein Bild der Seliiene mit (dl ihren Rissen und 
Eeldern.

>} St. u. E. 1917, 27. Dez,, S. 1197; Deutsche StraBen- 
ntid Klcinbahn-Zeitung 1917, 27. Okt,, S. 465.
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K. E. H o fam ann  und F. M. W a r in g 1) emptehlen 
Tilfatzurigen zum Nachweis von Fohlstellen in Schienen. 
In  einigen dar vielen vcr6ffentlichten Untersuchungen uber 
Schienen, die infolge von Querrissen versagten, ergahen 
Aetzungcn von Querschnitten das Vorhandensein kleiner 
Rissf liauptsachlich in Nahe der Kopfmitte; nie erstreckto 
sich die Untersuchung leidcrauch auf durch den Sehicnen- 
kopf gelegte Langsschnitte. Bei der Erforsehung der 
Natur dieser kleinen Ris?e dehnten Hofamann und Waring 
ihre Untcrsuchungen auf Quer- und Liingsschnitte aus 
der Scbionenkopfmitte aus. Da oin leichtes Aetzen dieser 
Schnitte kerne Eehlstellen ergab, wurde das Aetzen 2 st 
lang fortgesetzt. mit einer konzentrierten Saurelćisuiig, 
bestehend aus 9 Teilen Salzsiiuro, 3 Teilen Schwofelsaure 
und 1 Teil Wasser. Diese Tiefatzung braehte sowohl 
Qner- ais Langsrisso zutage, die durch vorheriges leichtes 
Aetzen nicht naehgewiesen worden konnten. Die an 
alten und neuen Schienen angestollten Untcrsuchungen 
ergaben, daB mittels Tiefiitzungen innere Eehlstellen in 
Schienenkopfen naehgewiesen werden konnen, und zwar 
zf.igen Schienen diese Eehlcr um so mchr, je mehr sio mit 
Querrissen behaftet sind. Auch neue, noch nicht auf der 
Strccke eingebaut gewesene Schienen weisen diese Fehler 
auf, so dat! die Fehlerąuellen hierfiir aller Wahrscheinlich- 
keit nach im Fabrikationsgang zu suciien sind.

Dieso durch das Tiefatzen hervorgebrachten Risse 
waren Gegenstand einer Erorterung,2) woran sich mehrere 
fuhrende Metallurgen beteiligten. Nach Ansicht von 
J. A Capp sind dio Risse das Ergebnis des Gasdruckes, 
der durch die Siiure heryorgebracht wird und zu der 
inneren Metallbeanspruchung hinzukommt. Bekanntlich 
reil3en gehiirtete und in Saure .gebeizte Stahlteile, wie 
Federn, haufig ein. Dieses EinreiBen wird nach den hier- 
iiber gemachten Veroffentlichungen der Absorption des 
aur Uer Ubeitlaehe aes blahles fre,gewordcnen Wasser- 
stoffes durch den Stahl zugesehrieben. Die Wasserstoff- 
atome dringen ungezwungen in den Stahl ein, verbindon 
sieli dort mit weiteren Atomen zu Molekulen H , und 
bringen einen ungeheuren Druck horvor. Befindet der 
Stahl sich nun schen in hochbeanspruchtem Zustande, 
so kann infolge der durch die Bildung der Wasserstoff 
molekule hervor<;ebrachten gesteigerten Beanspruchung 
Bruch erfolgen. Ausgegluhter, d. i. von inneren Span- 
nijngrn freier Stahl berstet infolge inneron Gasdruckes 
nicht. Die von Waring und Hofamann untersuchten 
Stiihle sind ziemlich hart; auch ist, nach dem Herstcllungs- 
yerfahren zu urteilen, das Vorhandensein eines inneren 
Spannungszustandes anzunehmen. Da die zum Aetzen 
verwendete Saure konzentriert ist, konnen nach Ansicht- 
Capps die durch das Tiefatzen aufgedeckten Risse das 
Ergebnis des zu der inneren Metallbeanspruchung hinzu- 
gekommenen Gasdruckes sein. Intercssant wiirde daher 
dio Untersuchung zweier angrenzender Proben sein, von 
denen die eino in ihrem harten Zustande und die andero 
nach dem Ausgliihen geboizt wurde. Trafe dio Cappsche 
Erklarung zu, so miiBte die harte Probo reiBen und das 
ausgegluhte Stuck nicht. —  W. P. B arba  schliigt die 
Untersuchung mit Rontgenstrahlen der in Frage kom- 
menden Schienen vor dem Aetzen vor.;— J. S. Ungor 
warnt davor, SchluBfolgerungen aus den sich wider- 
sprechenden Untersuchungsergebnissen zu ziehen. Nach 
den mitgeteilten Beobachtungen zeigton im Betrieb sich 
sowohl gut ais auch schleeht bewahrte Schienen nach dem 
Tieiatzen Rifibildungen, und hieraus konnten Folgcrungen 
nicht abgeleitet werden. Die einzigc Losung beziiglich 
dor Bedeutung dieser Risse ware seines Erachtens die, 
oine Anzalil neuer Schienen zu nehmeri, sie zu atzen und 
in zwei Klassen, in vermutlich gute und rermuilich 
schlechte, zu teilen. Die Schienen muBten dann die gleiche 
Zeit in Dionst gestellt werden und aus dem mittleren Ver- 
halten im Dienst die guten und schlechten tierausgesucht 
werden. Erst an Hand der hierboi erhaltenen Ergebnisse

1) The Iron Trade Review 1919, 26. Juni, S. 1687/S.
2) The Iron Trade Keriew 1919, 3. Ju li, S. 43/4,

diirfte man sich ein Urteil uber den EinfluB und die Be
deutung genannter Risso erlauben.

Eine von Charles W. Burrow s und Frank P, 
F a h y 1) gebrachte Mitteilung iiber dio Anwendung der 
magnetischen Analyse zur Aufdeckung von Unglcicli- 
maBigkeiten in Schienen ist bekannt und an dieser Stelle5) 
bereits orwiihnt worden. Ein magnetisierendes Solenoid 
wird uber die Schiene gestockt und uber dieselbe liingshin 
verschoben; der Apparat ist eine Art Permeameter. Tritt 
in der Sohiene irgendwo oine UnregelmaBigkeit auf, dann 
iindert sich auch dio magnetische Streuung, hierdureb 
entsteht eine geringe elektromotorische Kreft, die der 
GroBe der UngleiehmaBigkeit im Materiał proportionil 
ist. Zur Messung dor elektromotoriachen Kraft dient eine 
Sonderbauart eines Voltmeters, das die magnetischen 
luhomogenitaten photographisch aufzeichnet. Die Priifung 
oiner Schieno dauert wenigo Minuten. Die magnetische 
Analyse ermoglicht somit eino Verfolgung der anderen 
physikalischen Eigensehaften bei Schienen und uberhaupt 
Stahl; durch die magnetische Priifung ist es mithin moglick, 
ohno dio Arbeitsstiicko zu zerstoren, fostzustcllen, ob zwei 
Schienen boispielsweiso gleiche Eigensehaften haben oder 
nicht. Aus diesem Grunde ist dio magnetische Priifung 
besonders dienlich zur Untersuchung, wie weit Schienen 
auf ihrer ganzen Lange homogen sind.

P. H. D u d le y 3) geht sogar noch einen Schritt weiter; 
or ompfiehlt die magnetischen 1’rufungen unmittelbar zum 
Naehwois fehlerhaftor, unganzer Stellen in Schienen und 
hat bereits brauchbare und zusagende Ergebnisse darni! 
erzielt. Auf dem iiuBerst empfindliehen Galvanometer 
ersichtlicho kennzoichnende Schwingungen lassen die Lag? 
der Eehlstelle erkennen. Ein Ausbau dieser magnetischen 
Prufungsverfahren ais brauchbare Verfahren fur die 
Praxis ware zu beariiBen. • .4. Sladeler.

Untersuchungen an Bronze und Messing.

(H lerzu Tafel -1.)

Einigo von George F. Comstoek letzthin veroffent- 

lichto Arboiten iiber Untersuchungen an Bronze und Mes 
sing diirften fiir woitero Kroise unserer Leser bemejrkeiB- 
w)rt a;m. In  oiner dieser Abhaudlungen behandelt der k- 

kannto Forschordie n io h tm o ta llis chon  Einscliliisse 
in  Bronze und Mossing1). Wiihrend in der Fack- 
litoratureine Monge Materiał ii bor dio verschiedonen nicht- 
inotallisohen Einsohliisso in Stahl vorliegt und das mikro- 
skopische Aussehen von Sulfidcn, S.likaten, O syden  uni: 
Tonordo in Stahl reichlich bekannt ist, sind von den is
nichtoisonhaltigon Metallen gefundenenEinschliissenkaait

Aufzoielmungen anzutreffen. Comstoek hat daher die 
Untersuchung klei ner Abgiisse aus Kupfor, Messing od« 
Bronzo vorgonommon, denen or absichtlich gewisse Bo1 
schliisso ztiniisohto, um so das charakteristische unii 
untorscheidondo Aussehen jeder Art Einsohliisso kennen 
zu lernen.

In den maiston FiŁllon ging Comstoek in der Weise 
vor, daB or kleino Schmolzen aus Kupfer tiborhitzte und 
oxydiorto, Sio otwas abkiihten lieB und dann oino geoignete 
Mengo des Grundstoffes, dessen Oxyd beobaehtet werdec 
sollte, zusetzte. Nach gutom Umriihron w'urde dom Grund- 
stoff Zcit gelassen, auf don Sauerstof f in dem Kupfer enizu- 
wirkon. SehlioBlich wurden dio Schmolzen dann in Zylin- 
derform von ungefiihr 62,5 mm Durehmesser in Sana 
oder HartguBkokillen gogosson und hieraus dio Prob™ 
zur Untersuchung ontnommen.

Da allo untersuchten Legierungen in der Haupt 
saoho Kupfer enthiolten, ging Comstoek von KupferoJJ- 
aus, dessen mikroSkopisches Aussehen bekannt s?-” 
dUrfto. Kupferoxydulistloslichingoschinolzenom Kupfer>

*) The Iron Trade Roview 1919, 20. Juni, S- 1686̂

>) St, u. E, 1918, 21. Jliirz, S. 245/(>.

’ ) The Iron Trade Review 1919, 26. Juni, S. 10S3jŁ

4) The Foundry 1919, Febr., S. 79/83.
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soheidct sich aber beim Erstarron aus und bildet oin 
Eutektikum mit 3,5 %  Cu, O oder 0,39 %  O. Ist untor
0,39 %  O vorhanden, so sind primare Kupferkristallo 
in dem Eutoktikum eingelagert, wiihrond umgekohrt 
bei mehr ais 0,39 %  O das Eutoktikum primSro Cu2 0- 
Kristallo umgibt, Abb. 1 orliiutort don eretoren, Abb. 2 
don letztcren Fali; beido Aufnahmen riihren von unge- 
iitzten Schliffenhor. Die Oxydulteilohen sind, bei woiBeni 
Licht untorsueht, hollblau gefiirbt und steehen stark von 
dom roten Kupferuntorgrund ab.

Gesohmolzones Kupfer absorbiort Sauerstoff leicht; 
sind aber andoro Grundstoffo mit ihm logiort, so wird 
das entstandeneOxyd immer reduziort und der zugefiihrtc 
Grundstoff oxydiert. Zinn ist einer der haufigsten Zu- 
siitzo zu Kupfer, da os zu jeder wirklichen Bronze vor- 
wendet wird; sein Oxyd nimmt dio Form eckiger Kristallo 
oder Nadelu von sohr dunkler, bliiuliohgrauor Farbę an. 
Boi in Sand gegossener, also langsam erkalteter Bronzo 
sind dio Nadein (Abb. 3) groB, boi in HartguBkokillo 
gegossener. also mehr oder weniger schnell abgekiihltor 
Bronzo (Abb. 4) sohr vicl kloiner. Diese Zinnoxyd- 
kristallo lassen sich sehr schwer polieren; sie erscheinen 
immer mehr oder weniger ausgobrochen, stehen auf dor 
metallischon Oberflache mit dickon schwarzon UmriB- 
linien horvor und miissen dieserhalb Yermutlioh hart und 
sprode soin.

Konijzoichnondo Einschlusso von Zinkoxyd sind 
in Abb. 5 w^edergogeben. Einige dioser ersohoincn idio- 
inorph, untersehe;don sich aber von Zinnoxydkristallen 
duroh ihro helleroFarbę und ihreglattoro Oberflache; aueh 
zeigon sie keine sehr dunklon Umgronzungslinicn und 
woisen mohr rundę Gestalfc auf. Auch in diesem Falle 
sind die Kristalle dos in HartguBkokillen gegossenen Me- 
talls viel kleiner ausgebildot ais boi in Sand gogossenoni 
Motali.

Bei Phosphor-. und Manganzusohlagen zuoxydiortem 
Ktfpfer fiihrte das oben angogobone Arbeitsverfahren zu 
keinen Ergobnisson; os konnten koino kennzeiohnenden 
Ęinschliisse beobachtet worden. Jedoch teilt Comstock 
soino Erfahrungen iiber den Naohwois des Phosphids 
in Bronzen mit. Hiernach sind in Proben, die das 
ICupfer-Zinn-Eutektikum und Phosphid enthalten, di oso 
beidon harten und blaulichen Bostandteile nach dem 
Aetzen der Schliffo m it Ammoniak und Wasserstoff- 
auperoxyd oder mit Eisenohlorid nicht untorsoheidbar. 
Vor dom Aotzon jedooh kann das Phosphid von dom 
Eutektikum an seinor dunklcren Farbo orkannt wor- 
don, auch stoht es infolgo seiner groBereu Harto mehr 
horvor. Bei oinem Nachatzen der zuvor m it Ammoniak 
und Wasserstcffsuporoxyd geatzten Schliffo mit starkor 
Salpetersiiure (50 %) w;rd das Eutektikum leicht ange- 
griffen, wiihrond das Phosphid voIlstandig klar zuriick- 
bloibt. Auf dieso Weise kann sogar oin Phosphorgehalt 
von nur 0,1 %  in Bronzon nachgewiesen werden.

1 Sulfido sehen auf ungoatzton Bronzeschliffen ziomlich 
dunkelblau aus; wird dio Bronzo jedooh durch Aetzmittel 
dunkelbraun gefiirbt, so erscheinen die Sulfido im Vor- 
gleioh hierzu sehr heli, da sie von keinom gew6hnl;chen 
Reagens angogriffen werden. Dio Sulfido haben regol- 
maBigere abgerundeto Formen ais die Phosphido, dio die 
konnzeichnendo Form oinos Eutektikums besitzen. Von 
den Phosphiden konnen die Sulfido sowohl auf ungeatzton 
ais aueh auf mit Ammoniak und Wassoratoffsuperoxyd 
goatzten Schliffen durch dio dunklero Farbo unter- 
schieden werden. Sulfideinschliisso in Bronzen haben 
iihnlichos Aussehon wie Zinkoxydeinschliisso in Messing, 
aber letztere werden durch starkę Salpetersiiure leicht , 
angegriffon, wahrend die Sulfido in Bronzo von noch 
keinem bisher bekannten Reagens dunkelgefarbt werdon 
konnten.

Alu niniumoxyd, Tonordo, hat in Bronze genau das 
gleiche Aussehen wie in Stahl. Abb. 6 gibt derartigo, 
einer Bronzo absichtlich beigebrachto Ęinschliisse wieder' 
Dio zu sehcnden schwarzen Punkto sind wahrsoheinlieh 
Liichor in der policrtcn Oberflache, aus denen Tonordo-

teilohon herausgefallen Bind, da dieso Toilchen selbst selten 
auf einem polierten Schliff zu Sehen sind. Dio sehr dunkle 
Farbę, dio geringo GroBo, das Antreffen in Gruppen, 
dio unrogelmaBige Gostalt und die durch das Ausbrechen 
verursachten rauhen Eoken sind fiir Tonerde sowohl in 
Bronze ais in gegoSsenem Stahl ckarakteristisch.

Ein kennzeiohnender EinschluB von Kioselsaure 
konnto nicht erhalten werden. Aus don angestellten 
Versuohon kann jodooh gefolgort werden, daB das Aus- 
aehon mehr dom der Schlacke in Stahl ais dom dor Ton
ordo in Bronze nahokommt.

Abb. 7 zeigt eine Probo aus AluminiujnbronzoguB mit 
zwei eingeschlosscnon GioBeroisandkornern. Die ockigo 
Form dor Ęinschliisse zeigt an, daB Sandkornor und nicht 
gebildeto Schlacke in dem Metali yorhanden sind, jedoch 
ist diese Unterschoidung nicht immer so klar. Allgemoin 
jedoch kann ais einigermaBen sicher angononimcn 
wordon, daB glatto dunkelgrauo Einschliisso T o n  eckigor 
Form oder m it konvoxen Soiton aus Sandkornern und 
solcho mit konkaven Seiten aus Schlackeneinschlussen 
bestohon. Andoro Untorseheidungsmorkmale sind nicht 
bekannt.

In einer zweiten Abhandlung teilt Comstock die 
Ergobnisse dor W iirm ebohand lung von Bronzo- 
guBstiickon1) mit. Boi don gewohnlich hergestollton 
BronzoguBstiiekon, dio der Wiirmebohandlung unter- 
worfon werden, unterseheidot man dreiorlei Arten: dio 
hauptsiichlich aus Kupfer und Zinn bostehonde wirklicho 
Bronzo, dio vomehmlich aus Kupfer und Zink bostehonde 
und rioht gor Messing benannto Manganbronze und dio 
Aluminiumbronze odor Kupfor-Aluminium-Legierungen. 
Dio boi der Warmebehandlung dieser droi Klassen Lo- 
gierungon erhaltenen Ergebnisso werden in rorliegendcr 
Arbeit gotrennt bohandelt,

An einor Bronzo mit 88,5 %  Cu, 9,5 %  Sn und 2 %  Zn 
angestellfco Vorsucho sind in Zahlontafol 1 aufgefiihrt, 
Die Proben wurden unmittolbar zu ZerroiBstabform mit 
Kopfon gogossen, hatten einen Durchmesser von unge
fahr 18 mm und oine Lange zwischen den Kopfen von 
ungefahr 50 mm. Die Belassung dor Proben bei don ein
zelnen Temporaturon betrug jedo^malig 30 min, dann 
wurden sie wie angogoben abgokiihlt. Dio Brinellvcrsuche 
wurden mit oiner Kugel von 10 mm und boi oinem 30 sek 
anhaltondon Druok von 500 kg ausgefuhrt. Die Ergobnisse 
bestatigen dio auch von anderor Soito orkannto Tatsacho, 
daB Bronzo durch Ausgliihen bei ungefahr 700 0 verbessort, 
durch Abschrecken ,in Wassor hingegen -yerschlcchtert 
wird. Dor abgeschreckte Stab wies zahlreiche Risse auf. 
Sieht man von dom abgosohrockton Stab ab,, so zeigen 
alle anderon warmbehandelten Sfcabe gogoniiber dom 
unbohandolton Stab keino Vcriinderung bcziiglich dor 
FlioBgronze und der Harto; dio anderon Eigonschaftcn 
hingogen sind durch das Ausgliihon entschioden vcr- 
bosaert, die Dehnung beispiolsweise ist nahezu vordoppolt 
wordon, Telweise mag dioso Vorbesserung - allerdings 
darin ihro Erklarung finden, daB der unbehandclto Stab 
oinon kloinen R  B zoigte. Die Ergebnisso nach einem Er- 
h:tzon auf 600 odor 870° sind nur wenig unterschiedlich, 
wahrend das Ausgliihon bei 700° schlechtero W eto  zoi- 
tigto.. Nach Comstocks Ansicht ist diosor Untoifchied 
jodooh allor Voraussicht nach nur zufiillig und gibt jeg- 
liche Temperatur zwischen 600 und 890° gleich zufriedon- 
stellendo Ergebnisso, vorausgesotzt, daB dio Temperatur 
mindestena 30 min lang beibehalten wird und das Stiick 
anschlieBond sehr langsam abkiihlt. Das KloingeIu;,e 
goht vou dor dendritischen Struktur und dom Eutekt kum 
odero-Bestandteil boi dor unbohandolton Probo allmahl ch 
zu einoin homogenen polygonalon Gofiigo boi der bei 800° 
ausgegliihton Probo iiber. Dio gleiche Veriindcrtmg ist 
bei jeder anderen Kupfor-Zinn-Legierung zu bcobachten. 
'1 Dio an Manganbronze (Messing) angestellten yer

suche orhellen aus Zahlentafel 2. Aus don Werten geht 
hervor, daB eino gegossene Manganbronze mit zu geringer

■) The Foundry 1919, 15, April, S. 189/205
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Zahlentafel 2.

Dehnung durch Ausgluhen 
und langsame Abkiihlung 
verbessert werdon kann; ist 
die Behnung hinreichend, 
hingegendie ElioBgrehzeoder 
Festigkeit zugering, so kann 
durch Ausgluhen und nach- 
folgeude schnelle Abkuh- 
lung an <łer Luft oino Ver- 
besserung erzielt werden.
Manganbronze hat nicht wie 
dieZinnbronze imgegossenen 
Zustande ein dendritisches 
GofiigooderEutektjkum,das 
beim Ausgluhen yerschwin- 
det. Wohl kann das Verhiilt- 
nis der a • und jS-Rristalle, 
woraus sie besteht, durch 
die Warmebehandlung otwas 
Toriindert' werden, und da 
diese beiden Gefiigebcstand- 
teile geringfilgige unter- 
sehicdlieho jEigonsebaften 
aufweisen, kann ein entspre- 
chender Unterschied in der 
Legierung durch solehe Be
handlung erzielt werden.
Durch Ausgluhen und lang

same Abkiihlung wird die 
vqll$tiindige Bntwicklung der 
von dem Zinkgohałto ab han- 

; gigen a-Kristallo begiinstigt, 
dio Legierung wird damit 
weich und dehnbar; sehnelles
Abkuhlon hinterfcroibt dio Entwicklung genannter Kri- 
atalio, wodureh dio Legierung hart und fest wird.

Zahlentafel 3, AulaB\ ersueho an abgeschrcektsr 
A lu m in iu m b ro n z e .

Zahlentafel 1. P h y s ik a lis ch e  U n te rs u c h u n g o n  an B ronze m it  und ohne

W a rm e b e h an d lu n g .

Erbitzuug,i-

tcmperHtur

°C

Art der Ab- 

kiiblung

Streck-

ęrenzę

kg/qmm

Zu"-
festlg-

kcit

k j| qm m

D«h-

nong

%

Quer-
achtaitts-
Termln-
dorung

%

lliirte Bemerkungen

nicht erhitzt _ 15,5 30,4 26,5 23,7 67 kleiner BiB

700 in Wasser 12,7 13,1 7,5 6,7 66 undicht

700 an der Luft 15,1 31,2 41,5 33,5 67 —

700 im Ofen 14,5 31,8 41,5 34,3 68 —

600 15,3 34,0 50,5 46,2 71 —

800
. .. rt —i....

1*1,7 33,7 58,0 38,0 61 —

P hys ika lis .che  U n te rs u c h u n g e n  an M anganb ronze  mit 

u n d  ohne W a rm e b e h an d lu n g .

Warmebehandlung Streckgrenze

kg/qmm

Zugfesttg-

kelt

kg^ąmm

Dchoung

%

Quei-
achnlllBter-
mlnderuog

%

A In  gegossenem Zustande . . . 
A Bei 580 0 gcgliiht und im Ofen

22,8 54,3 21,0 21,2

abgekiihlt . .................................. 20,0 52,6 23,0 21,9

B Ir j  gogossónem Zustande . . . 
B Bei 790° gogliiht und im Ofen

20,2 55,5 23,0 23,0

ab ge k iih lt ..................... .... 19,9 54,3 28,5 25,5

C In  gegossenem Zustande . . .  
C Bei 8200 gegldht und schnoll

20,0 49,7 33,0 28,0

an der Luft abgekiihlt . . . . 22,5 ■ 54,1 31,0 28,2

AttUfi-

temperatur

»C

Proportio-
na łitiitS '

grenze

kg/ąinni

y.ug-

kelt

kgfąram

Deh-

nuog

%

Quer- 
achiiltts- 
Termin- 

d erung

%

Brinell-

h&rte

500 39,7 67,2 5,5 9,1 158
575 32,3 65,8 8,0 11,2 143
610 30,4 07,6 10,5 12,6 140
650 27,5 64,5 14,0 18,0 143
700 16,4 56,0 23,0 21,7 104

Aluminiumbronze ist Vorbessorungon durch Warmc- 
behandlung bei weitom zugiinglicher ais Manganbronze; 
enthąlt Aluminiumbronze annahernd 10%  A l, so kann 
sio wio Stahl gehartet und angelaasen werden,. L ic Le- 

, gieru:igen dor Kupfer-Alumimum-Reihe m it  weniger ais 

8,5 %  Ai bestehen voUatandig aus a -Kristallen und werden 
duroh Warmebehandlung nur unbedeutend beeinfluBt; 
Logiorungon mit uber 11 %  Al sind zu sprode und fiir 
industrielle Zwecko imbrauchbar. Comstoek stollto seine 
Untersuchungen auf d e gebrauehliche Legierung m it un- 
gefahr 10 %  Al, 1 %  Ee und Rest Kupfer an; diese Lo
gi erung besteht ans zwei Gefugebestandteilen, einem 
helion, dor feston Losung a, und einem dunklen, genannt- p, 
der boi gewohdhehon Tomporaturon unstabil ist und 
bei der Warmebehandlung beeinfluBt wird. Naclr dem 
Abschreekon von 850° in Wasser zeigt- aenannte Lo
gierung gegeniiber dem unbohandelton Materiał nach- 
stchendo Eigenschaften:

Proportionalitats- 
igrenze. . . . .  kg/qmm 

Zagfostigkoit. . .  kg/q9im
D eh aung .....................  %

Quersehnitts verminderung% 
Brinellharto , ....................

unbebandet- abgp-
t«r ĝ go-sie- schreękter

nt*r stal; Stab
13,9 28,9
51,8 68,2
19,5 1,0
23,7 0,0

100 240

Die Probe hat also Tollstandigo Hiirtung erfahren. Dis 
metallographiseho UntorSuchung ergab.daB diea-Kriatalle 
boi dieser Probe rersehwunden und Ton dom p-Gefiige- 
bestandtoil absorbiert worden sind. Letzterer hat nade! 
formige, martensitiseho Eorm angonommen, Schrełtó 
man die Legierung von zu niedriger Temperatur ab, « 
tritt unvoUstandigo Hartung oin; die a-Kristalle Bind 
nioht Yollstandig absorbiert, dennooh hat dor p-Gefiige- 
bostandteil beroits nadelartigos Aiissehen angenommen. 
Obgleich dio abgeschreokto Aluminiumbronze gegeniiber 
dem unbohandelton GuBstiick oine viel hohere Starrhoit, 
Eestigkoit und Hartę besitzt, ist sie in der Dehnbarkeit 
sehr unzullinglich. Dieses kann durch ein leiehtes Anlassen 
behoben werden. Behnung, (JuerschnittsTrermindorunj 
und seltsamerweiso auch dio Proportionalitatsgrenie 

nehmon Irerbei za, wahrend Zugfostigkeit und łterte. 
erstoro unbedeutend, letztere botriichtlich, sinken. Dieso 
Veranderungen h&ngon von der Hohe der AnlaS- 

temperatur ab.
Die ErgobnisSe einiger solcher AnlaBversuche, dio w 

von 850° in Wasser abgoschreokten Probestaben aus- 
gefiihrt wurden, sind in  Zahlentafel 3 zusaimnengestelif. 
Bas Halten der Proben auf Temperatur dauerte 15 bu 
30 min. Im  O'en abgekuhlte Proben zeitigten beasere 
Ergebnisse ais an der Luft abgekuhlte. Bas Kleingefiige 
andert sieh durch das Anlassen in  dor Weise, daB bel 
niedrigon AnlaBtomperaturen sich sehr feine a -Kristalio 
und dazwisehenliegend Piinktchen von S-Kristallen aus- 
scheiden, d. h. der [5-Gefilgebestandteil zerfallt in a- und
o-Kristalle. M it stoigenden AnlaBtomperaturen werdea 
die Kristalłe etwas grobor.

Wie mitgetoilt, werden duroh leiehtes Anlassen ht'-, 
abgeschreckten 10 prozentigen Aluminiumbronzon hervor- 
ragende Eigenschaften erzielt; zu langes Anlassen diese* 
Materiale* odor uberhaupt jedes Ausgluhen der nicW 
abgeschreckten Legierung yersolilechtert jedoch die Beta' 
barkeit sowohl ais die Eestigkoit, K iih lt eine gego 
Legierung zu langsam in Sand ab, wio os beispielsweisc 
bei groBen GuBstiieken der Fali ist, oder wird sie aus- 
gogliiht und langsamer Erkaltung iiberlassen, so nehmep 
die a-Kristalle an GroBe za, und der jLCefugebestandteil
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nimmt seine stabilo Form an, dio ahnlich dem Perlit in 
Stahl aus einem Eutektikum yon a- und o-Kristallen 
bosteht. Diese Veranderung machfc dio Logierung sprode. 
GuBstiickc aus lOprozoutiger Aluminiumbronzo soli man 
also zur Erzielung guter ZugorgebniBso nicht in ihren 
GuBformon langsam orkalton lassen, sondern sio mog- 
liehst bald aus dem Sand herausholen und schneller Ab- 
ktthlung' an der Luft uberlassen. * Noch zweckmaBiger 
ist das Giofion in HartguBkokillon, da hierdurch jegliehes 
Selbstausgliihen yermiedon wird. Bei Kriegsgoraten, 
Zahnradorn u. a. m. hingogen ist dio Gogonwart des 
Iiarten 8-Gefugebestandteiles in dem stabilen Kutek- 
tikum yorteilhaftor ais der unstabilo und weniger harte 
[l-Bestandteil. Fiir dieso Zweeke kann daher ein ge- 
ringes Auszliihen wunsehenswerte Eigenschaften hinsicht- 
lieh der Abnutzung oder Roibung ergeben, yorausgesetzt, 
daB dio Fostigkoits- und Dohnungsyermindorung yernach- 
liiasigt werden kann, A. Stadeler.

Zur Leimbewlrtsehaftung.

Dio Loimyerbraucher Deutschlands haben sich fast 
restloszudorLoimyerbrauchs-Gesollschaft m .b.H ., 
Charlottenburg2, SehillerstraBelO, zusammengoschlosson, 
Ihre Mitglieder sind dio bostehenden Bezugsschein- 
organisatiohen. Die Belange der wenigen nicht ango- 
sehlossenen Yorbraucher werden oinstwoilen durch don 
KriogsausschuB fiir Eraatzfutter wahrgenommon. Die 
Leimyerbrauohs-Gesellschaft ist ais dio borufeno Ver- 
tretung der Loimvorbrauohcr yom Roiohswirtschafls- 
ministorium anerkannt worden und ist bestimmt, bei 
dor in Aussieht genommenen Leimbewirtschaftung auf 
Grundlago dor Selbstyerwaltung die Yerbraucher zu 
yortreten. Ais erstes ist ihr bereits jotzt im Einyer- 
standnis m it dem Leimhandel, den Lodorleim- und 
Knoohonloim-Fabrikanten die Aufgabe fibertragon wor
den, die Deekung des Leimbodarfs, soweit er aus der

Inlanderzeugung nicht zu bestreiten ist, durch Einfuhr 
von Loim zu ubornehmen und die eingefiihrten Mengen 
unmittelbar den Verbrauchern zuzufuhron. Sio wird 
dabei an dom Bozugschcinsystem fosthalten und sich 
dor Yermittlung desHandels bedienen. Diese Ermach- 
tigung bezieht sich oinstwoilen ausdriioklieh nur auf aus 
dem Auslande cingefuhrton Leim, wahrend fiir die Er- 
fassung und Verteilung des inliindisehen Loims nach wio 
yor dor KriegsausschuB furErsatzfuttcrG. in. b, H., Berlin 
W . 62, Burggrafenstrafle 11, die zustiindige Stelle ist. 
Fiir zweekmafiigea Znsammenarboiten der boiden Stellon 
ist durch das ReichswirtBohaftsministeriuni 'Sorgo ge- 
tragon. Das Reichswirtsehaftsministeritim hat Bich auch 
ousdriicklich yorbohalten, selbst MaBnahmen zur Einfuhr 
von Loim zu troffen und durehfuhren zu lassen, falls 
os dor Leimvorbrauehs-Gesellschaft nicht golingon sollto, 
die notwendigon Loimmengon aus dem Auslande zu 
beachaffen. Dieser Neuregelung tragt eine B ekann t-  
m a o h u n g  yom 10. Dezember 19191) Rechnung. Dar- 
nach wird auch die Leimyorbrauchs-Gesellschaftm. b. H. 
ebenso. wio es bereits durch Bekanntmachung vom
2. September 1919-’) fiir don KriegsaussohuB fiir Eraatz- 
futtor und dio Leimyerteilungs-Genossenschaft der dout- 
schen LeimgroBhandler zu Berlin angeordnet ist, ermach- 
tigt, bis auf woiteres. fiir aus dem Ausland durch sie 
odor in ihrcm Auftragb eingefiihrten Loim hohere Preise 
zu bezahlen und zu yerlangen, ais sio. im §1 1  der 
Bekanntmachung, botrcffond Ausfiihrungsbestimmungen 
zu der Vorordnuiig uber den Yerkehr mit Loim yom 
15. Juli 1917, yorgesehen sind. Ebenso ist der Absatz I I  
der Bekanntmachung yom 2. September 1919 iiber dio 
HHndlerpreiso fiir Auslandleim sinngcmiiB auch auf die 
Mengen ausgedehnt worden, die yon der Leimyerbrauchs- 
Gesellschaffc m. b. H. eingefuhrt werden.

ł) Doutsohor Roichsanzeigor 1919, 19. Dez., Nr, 291
2) „ „ 1919, 5. Sept., Nr. 202

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen1)

8. Januar 1P20.

KI. la , Gr. 6, S 49 651. VorriehtungzurTrennung 
yon Koks und Schlacken oder Kohlo und Schiefor. Soe, 
Anonymo „Le Coke Industrie!" *, Saint Etienne, Loire, 

Frankr.
KL 1 b, Gr. 4, J  19 168, Elektromagnctischcr NaB- 

scbeider. Dip( »Jęng. Heinrich Junkmann, Frankfurt a, M., 
' Giintheraburgallee 91.

KI. 10a, Gr. 17, W  53770. Kokslosch wagon. Rein
hold Wagner, Charlottenburg, Kaiserin-Augusta-AUoe 30.

KI. 18 b, Gr. 13, L 46 851. Vorfahren zur Behand- 
lung der Schlacko yon Frischprozessen. Georg Leder, 

Donawitz b. Leoben, Steiermark.
KI. 18 b, Gr. 13, T 20 338. Verfahren zur Ent- 

fernung yon Schlacken bei der Gewinnung vbn FluB- 
ciaen und -at-ahl im Herdofen sowie bei der Darstollung 
yon yorgefrischtom Eison im Herdofen zwecks Weitcr- 
yerarbeitung in einer beliebigen Vorrichtung unter nach- 
tragłiohet weiterer Zugabo yon Eisen zu dom anfiinglich 
in den Herdofen eingebraehten Eisen. Pauline Tliiel, 

gob. Muck, Landstuhl, Rheinpfalz.
KI. 18 b, Gr. 13, T 20 904. Verfahren zur Ent- 

fornung der Schlaoke bei der Gewinnung yon Metallen 
undMetallegierungen in einem beliebigen Schmelzapparat; 
Zus. zur Anm. T 20 333. Pauline Thiel, geb. Muck, 

Landstuhl, Rheinpfalz.

’) Dio Anmeldungen liogen von dem angegebenen 
Tage an wahrend zwoior Monato fur jedermann zur 
Einsieht nnd Einsprucherhcbung im Patcntamte zu 
B e r lin  aus.

KI, 18 c, Gr. 9, M 64 141. Tunnelofen mit Gas- 
fouorung. 1’ranz Karl Meisor, Niirnburg, Sulzbacherstr. 9.

KI. 49 f, Gr. 18, C 28 437. Schweiflstab zum autogenen 
SehwciBon yon Metallen. Chemisehe Werke Waren, 
Loch & Co., Waren a, Muritz.

Deutsche Reichspatente.

KI. 18 b, Nr. 299 682, yom 17. April 1915. Rom- 
baeher H iittenwerke und Jogor Israe l B ronn  
und W ilhe lm  Schem mann in  Rom bach, Lothr. Yer
fahren und Schachłofen zur synłhetUchen Erzeugung von 
hóchwertigem Oieperei- und Róhdsen.

Das Yerfahren der Erzeugung yon GuBeisen oder dgl. 
durch Schmelzen von PluBeisenschrott im Kuppelofen und 
DurehflieBenlasson desselben durch eino yorerhitzte 
Koksschieht zwecks Aufkohlens wird dadureh yerbcśsert, 
daB ala kohlenstoffanneś Eisen in beliebiger W7eise ge- 
frisehtes Eisen genommen wird, Das Yerfahren gestattet 
somit, yon einem beliebigen billigenRoheisen auazugehen, 
das im Konyerter oder im Martinofen weitgehend gereinigt 
werden kann und durch dio erneute Kohlenstoffaufnahme, 
wobei ihm auBerdem noch Silizium und Mangan einyer- 
leibt werden kann, in ein hoehwertiges Giefierei- und Roh- 
eisen umgowandelt wird. Hierzu dient-ein Schachtofen, der 
mit Winddiisen oder.Elektroden oder mit beiden in yer
schiedenen Hohenlagen yersehen ist, um das darin be- 
findliehe Kohlungs- und Yeredlungsmittel (Koks, Ferro- 
siliduin und Ferromangan) in der ganzen Ofenholie 
glfiliend zu orhalten- AuBerdem besitzt der Ofen eino oder 
mehrero Zufuhrrinnen fiir das flóissige gefrischte Eisen, 
das zweekraaBig bo zugeleitet wird, daB oberhalb dea 
Rinnenniyeaus sich nooh gluhendes Kohlungsmittel bo- 
findet.
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Kl. 7 c, Nr. 298 084, vom 30. September 1915. Fe lten  
& G u ille aum e  Carlswerk, Akt.-Ges. in Coln-Miil- 
heim . Yerfahren zum Aujbringen eiserner Fiihrungsringc 
auf ArtiUeriegescJiosse.

Der den Fuhrungsring liefernde eiserne Metal lstrsiifcn 

wird schon vor dem Einwalzen iu die Nut so weit vorge- 
bogen, daB er gerade noch iiber den Gesehollmantel ge- 
schoben werden kann. Hiernach wird die durch das Biegen 
entstandeno Hartę in bekannter Weise durch Ausgluhen 
wieder beseitigt und nun erst der Ring auf (las GeschoB 
geschoben und in die Nut eingedruckt.

Kl. 7 b, Nr. 299 031, vom 21. Jun i 1910. O tto Vogel 
in Diisseldorf-Oberknssel. M itld zum Ziehen von Drahl.

Ais Ziehmittel (Śchmiermittel) gewisser Sorten Eisen- 
und Stahldriihte dient eine sehwache, wenig angesiiuertc 
Kupfervitriollosung, die m it einem oder mehreren Chlo- 
riden, z. 15. Natrium- oder Eiseneliloiid, versctzt ist, 
Zum Entfernen der Kupferlniut nach dem Zichen wird 
eine ammoniakalisehe Kupfcrlosung benutzt.

Kl. 10 a. Nr. 299191, voin 14. November 1910. 
Dr. Franz Fischer in  M ulhcin i, Ruhr. Yerfahren 
zur Gemnńung von Odeń und Halbkoks aus Sleinkohle in 
rolierenden DesliUalionsgefdpen.

Die Anwendunir rotierender Retortcn zur Erzeugung 
von Oelen, die in ihrer Zusajimiensetzung dem Roh- 
petroleum ahnlich sind, hat mit dem Mangcl zu kampfen, 
daB der eńtstehende Koks nicht genugende Festigkeit 
zum Transport besitzt. Dies Zu beheben, wird die in die 
rotierende Retortę aufgegebene Kohle durch eine einge- 
legte sehwere Walze wahrend des Destillierens fcstgewalzt.

Kl. 18 c. Nr. 299 712, vom 7. Mai 1914. P o ld ih u tte i 
T iege lguB stah lfabr ik  in W ien. V er jahren, um JtocJi- 
prozenhgen Manganstahl leicht bearbeitlar zu tnaclten.

Das gewalztc, geschmicdcte, gezogene oder geprcBte 
Werkstiirk wird in einem Gluhofen auf eine zwisehen 
320 und 800 0 gelcgenc Temperatur angewarmt, auf dieser 
Temperatur eine Zeitlang belaSBi-n und dann erkalten 
gtlassen.

Kl. 18 b. Nr. 300 764, vom 10. April 1910. Dr. Syl- 
vester Zuckschwerdt in  Berlin-Lichterfelde. Yer
fahren zum Desozydieren von Flufieisen und Stahl.

Ais Mittel zum Desoxydieren von FluBeisen und Stahl 
wird Kalziurazyanamid (Iialkstickstoff) vorgeschlugen.

Kl. 18 b, Nr. 300 765, vom 19. Febrnar 1916. Ober- 
solilesische E isen- Industrie  Akt.-Ges. fiir Berg-' 
bau und  H iittenbe trieb  in  G le iw itz  O.-S. Chrom, 
Wolfram und Molybdan enthaliender SchnelUrehstahl mil 
Zusatz rnn Kobalt.

Erfinderin hat gefunden, daB ein erheblieher Teil des 
Woiframs in Schnelldrehstahlen durch Molybdan und 
Kobalt ersetzt werden kann. Bei einem Gehalte von 
hochstens 7 %  Wolfram wird das bieruber hinaus er- 
forderliche Wolfram durch Molybdan und Kobalt ersetzt, 
wobci der Gehalt an -Molybdan und Kobalt zusammen
3 bis 10 %  betriigt. Der Molybdangelmlt darf nicht 
weniger ais 2 %  und nicht mehr ais 6 %  betragen. Der 
Kobaltgehalt soli zwisehen 5 und 2 %  liegen, wobei jedoch 
der Gebalt beider zusammen 10 %  nieht iibersteigt.

Kl. 40 a. Nr, 301 379, vom 11. August 1910. Kupfcr- 
hiifcte E rte l B ieber & Co. in Ham burg. Yerfahttn 
der chlorierenden Ró'tu7tg von Erzen.

Die ohlorierende Wirkung des Kochsalzes o. dgl auf 
die Erze (Abbrande spaniselier Schwefelkicae, gemahlener 
Bmmeisenstein, Eisenerze poroser Beschaffenheit u. dgl.) 
wird durch den Zusatz eines Kontaktmittels, wie aus. 
gelaugtes Rostgut (Purpureri), yerbessert, wobei dureli 
Rcgelung der Zusatzmenge die Rosttcmperatur iu ge- 
wiinschter Weise geregelt werden kann.

Kl. 40 a. Nr. 3C6 426, vom 27. Oktober 1917. Farben- 
ta b r ik e n  vorm . Friedr. Bayer & Co. in  Lever- 
kusen b. Coln a. Rh Yerfahren zur Yerarbeitung mangan- 
haltigtr Schlaeken und Er-.e.

Es handelt si»h um die Gewinnung des Mangans aue 
geringprozentigen Manganerzcn. Sie werden entweder mit 
Eisensulfatbcizwiissern eingedampft, nach dem Trockncn 
erhitzt und ausgelaugt oder m it den Eiscnsulfatbeiz- 
wiissern bei hoherer Temperatur, mit. oder ohne Druck, 
behandelt. Das geloste Mangansulfat wird in das Chlorur 

iibergofuhrt.

K1. 7 c, Nr. 302 513, vom 3. Februar 1915. Mittel 
deutsche E lektric itiitswerke G. iri, b. H. in Berlin.
Vorrichlung zum Einwalzen kohF uhrungsringeninOescJioiu 
aller Art, insbesoiulere. GeschutzgeKho-^e.

Das GeschoB wird ohne jede Einspannung zwisehen 
Spilzen, Dornen o. dgl. zwisehen drei Walzen, von denen 
die obere ais PreBwalze dient und angetrieben wird, 
lediglich unter Yermittlung des einzuwalzcnden Stabes 
in TJmlauf yersetzt. Es ruht dabei auf den bciden untercu 
freilaufenden Walzen, welche den Druck der obere i Preli- 

wabc anfnehmen.

Kl. 7 c, Nr. 8C6 424, tom 19. Januar 1910. Rudolf 
K ronenberg  in  Ohligs , R lild . Verfahren zur Ber- 
stellung von eisemen oder sldhlernen KarluschmhUhen.

Die Kartuschenhiilso wird aus einem niedrigen dick- 
wandigen Napf, der im Innem die Abmessungen der 
fertigen Hiilse besitzt, nieht durch Ziehen, śondern dureli 
Rollkorper hergestollt. Der Boden und1 Bodenans&t-. 
werden hierbei in ursprunglicher Starkę gclassen, wiihrcnd 
der zylindrische Mantę' ohne Aenderung des inneren 
Durchmessers so langc- gestreekt wird, bis er die vor- 

geschriebene Liingc und Starkę hat.

Kl. 12 e, Nr. 312 049, vom 20. Marz 1918. ^Dipl-^ng. 
Ferd . S ch u ltz  in  M unster i. W. Vorrichtung zum 

Niederschlagen von Slaub a us Gasen 
oder Dampf en mittels hochgespann- 
len Gleich- oder Wechsehlroms.

Die Vorrichtung soli nicht nur 
hoehgespannten Gleichstrom, son- .; 
dern auch hoehgespannten Wech- 
selstrom anzuwenden ermogliehen,; 
Ais Triiger der Elektrizitat werden 
zwei rohrenformige Kórper a und b 
benutzt, die so zueinander ange- 
ordnet sind, daB ihre Achsen senk- 
reeht zueinander stehen und der 
eine den andern umschlieBt. Sie 
bęstehen aus Nichtleitern der Elek- 
trizitiit. Das iiuBere Rohr, dureli 
welehes das zu reinigende Gas ge- 
leitet w i rd, ist m it Metallschichten 
ais AuBenbelag oder Einlage ver- 

sehen. * Auch die Oberfliiche des kleineren Rohrstuckes 
ist elektriseh leitend gomaeht.

Kl. 49 e, Nr. 312 714 voin 
1S. Januar 1918. Ew a ld  Brem er 
in_Sol ingon. Stangenfallhammer.

Die den Bar tragende Hebe- 
stange a und die feste Reibungs- 
rolle b sind mit mehreren Rillen 
Tersehen, um eine besonders 
starkę Reibung und ein sicheres 
Anheben des Bars zu erreiehen.
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Kl. 24 f. Nr. 312 785, roni
10. Ju li 1914. Chem ischc 
F ab r ik  Griesheim-Elek- 
tron in F ra n k fu r t a. M.
Kuhleinrich>ung an Wandei - 
rosten.

Die qucrliegenden Hoststabtrager b sind ais 
offene Wasserkammern ausgebildet, in welche die 
stabe a mit Anstitzen o hineinreichcn.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Stahlwerks-Verband. A1-tiengesellsehaft, in Dussel

dorf. —  Dem Berichte des Vorstandea iiber das Tom
1. Juli 1918 bis 30. Juni 1919 laufende Gesohiiftsjahr 
1918y 10 entnehmen wir die folgenden Ausfiihrungen:

Die ersten vier Monate dea 'Berichtsjabroa atanden 
nooli unter dem Zeichen des Weltkrieges mit seiner auBer- 
ordentlichen, bis an die Grenze des Moglichen gehenden 
Beanspruohung der Leistungsfiihigkeit der Eisenindustrie. 
Die Verbandswerke waren daher in Halbzeug, Eisenbahn- 
materia! und Formeison aufs iiuBerate angespannt, um dem 
Heere die Mittcl zur LandcsTerteidigung bereilzustellen.

Der ungliiokliche Ausgang des Krieges und vor aliem 
die innerpolitiaehen Umwiilzungen haben auch die Ge- 
schaftatat gkeit des Stahlwerks-Verbandes empfindlich 
in Mitleidensohaft gezogen. Die Riickbeforderung des 
Heeres, dio Aualieferung rollenden Materials und die 
Besetzung des linksrheinisohen■ Gebietes braehten die 
Versorgung der Werke mit Brennstoff und Eisenerz zum 
Stocken, so daB riele Betriebe zu Einscbrankungen und 
mehr oder weniger liingerem Stillstand gezwungen wur- 
den. Die in den folgenden Monaten eintretenden Ar- 
beiterunruhen und Ausstande sowie die Einfiihrung des 
Achtstundentages hatten einen standigen Riiokgang der 
Erzeugung zur Folgę. Da ferner die im besctzten Ge- 
biete liegenden Verbandswerke fiir die Beliefeiung des 
rechtsrheinischen Absatzgebietes zunachst ausgeschaltet 
waren, lieB sieh eine geordnete Versorgung der Ver- 
braucher nioht durchfiihren. Es herrsehte andauernd 
Mangel an Verbandserzeugnissen, so daB kaum der not- 
wendigste und dringliohste Bedarf gedeokt werden konnte. 
Fiir die Ausfuhr atanden in der Gruppe A (Halbzeug, 
Formeisęn und Eisenbahnmaterial) nur geringo Mengen 
zur Verfiigung, obwohl die dringende Naehfrage von 
dort sehr gute Erlosc Teisprach. Noch nicht 6 %  dea 
Gesamtabsatzes von 1 697 0-10 t (Rohstablgewioht), nam- 
lich rund 98 700 t, wurden nach dem Aualande abge- 
geben. Wir konnen diese Zahlcn fiir sieh spreehen lassen, 
um darzutun, wie ungerechtfertigt die gegen den Stahl- 
werks-Verband hier und da aus den Kreisen der weiter- 
ycrarbeitenden Industrie lautgewordenen Klagen sind, 
daB zum Nachteil dieser Industrie und der darin be- 
schiiftigten Arbeiter unyerhaltnismaBig groBe Mengen 
zur unmittelbaren Ausfuhr geiangten.

Die empfindlichen Storungen des Wirtschaftslobena, 
in Verbindung mit den fortgesetzten Lolinbewegungen 
und der Verteuerung aller Rohstoffe, machten oin ge- 
deihliohes Arbeiten der Betriebe unmoglich, verursachten 
yielmebr eine fortgesetat steigende Vermehrung der Ge- 
stehungsisosten derart, daB ohne cntspreehendo Preis- 
Bteigorungen der fmanziolle Zusammenbruch der Werke 
zu bofurchtcn war. Die Grundpreise des Verbandes, 
die seit August 1917 bis Endo 1918 uiivoriindert ge- 
blieben waren, muflten in der zweiten Hiilfte des Ge- 
sehŁftsjahres wiederholt hinaufgesetzt werden. Naeh 
Aufhebung dor gesetzliehen Hocbstpreise erfolgten die 
Preisbostimmungen jeweils durch den Stahlbund unter 

Zuziehung von Yertrćtern des ReichawirtBchaftsmini- 

storiums, der Yerbiaucher, des Handels und der Arbeit- 
nehmer in zu diesem Zweeke eigens einberufeneii Ver- 

sammlungon.
Die Hoffnung, daB mit Kricgsende die Beseitigung 

aller'behordlichen ZwangamaBnalimen dom Wirtscbafta- 
leben eine .weitergehendc Bewogungsfreihcit einraumen 
wurde, um ein mogliebst rasehes Wiederaufleben der 
daniederliegenden Wirtschaft zu erreichen, hat Bich 
nur in besoheidenem Umfango erfiillt. Wurden auch 
dio lediglich auf dio Kriegswirtschaft zugeschnirfenen 
Bestimmungen aufgehoben, so konnte man sieh doch 
nioht entachlieflen, aich yon der eine freie. Hntfaltung 
der Kriiftc hemmenden Zwangswiitgchaft loszusagen. 
An Stelle. der KriegsTerordnungen trat eine Geselz- 
gobung, dereń Wirkung sieh hen to noch nicht uber-

sehen lii Bi, die abor wenig geeignet sein diirfte, die 
Gesundung und den Wiederaufbau des deutsohen Wirt- 
schftftslebens herbeizufiihren.

.Mit dem Kinmarscbe dea Foindes in ElsaB-Loth- 
ringon und Lusomburg bat die Zugehorigkeit der loth- 
rmgisch-luxemburgiscben Werke zum Stahlwerks-Vcr- 
bande praktiach aufgehort. Desgleichen sind infolge 
der Toranderten politischen Lage mit SohluB des Be- 
riehtsjahres die Werke Gelsenkirchen sowie Burbach- 
Eich-Diidelingen aus dem Verbande'gesebieden, denen 
aus denselben Griinden Ende Juli 1919 dio iibrigen 
Saarwerke folgten.

Ueber dio einzelnon Erzeugnisse ist folgendes zu 
berichtcn:

H a lb z e u g :  ln  den ersten .Monaten des abge- 
laufenon Gcschaftsjahres war die Naehfrage der aus- 
scblieBlich fiir Heereszwecke arbeitenden Yerbrauoher 
nach wie vor auliorordentlieh stark, und eB war Tiel- 
fach nicht moglich, selbst dringendsten Anforderungen 
naehzukommen. Nach Kriegsende erfuhr die Lage be- 

sonders dadurch eine Verschatfung, daB die bedeutende 
Halbzeugerzeugung der linksrheinisohen Werke nioht 
mehr zur Wrfiigung stand. Wahrend der ganzen Bo- 
richtszeit bcrrschte Halbzougknappbeit. Da yornehm- 
lich der starkę Bedarf fiir Wagen- und LokomotiTbau 
berucksichtigt werden muflte, geniigtcn die iibrig- 
bleibendon Mengen bei weitem nicht, um die groBen 
Anforderungen der aonstigen Verbraueher, besonders 
der Feinblechwalzwerke, zu befriodigen, obwohl auch 

. bei diesen infolge Kohlenmangels die Erzeugung zum 
Teil eingeschrankt war.

Insgeeamt kamen an Halbzeug 439 309 t (Robstahl- 
gewicht) zum Versand gegen 589 925 t im \rorja)m\ 
das Bind 150 016 t weniger. Auf d a B  Inland entfallen 
436 154 t =  99,28 %, auf das Ausland 3 155 t =  0,72 %, 
gegeniiber 578 598 t 98,08 %  bzw. 11 327 t 1,92 %  
im Jahre 1917 18.

E is  en b ahn  o b e r b a u b  e d a r f : ln sohwerem
Oberbau waren wahrend dor letzten Kricgsmonate die 
Anforderungen der Heeres verwal tu ng und Staatsbahnen 
uuTeriindert stark. Auch im weitoren Verlaufo des 
Gcschaftsjahres trateń das preuBische Eisenbahnzentral- 
amt und die iibrigen deutsohen Staatsbahnen mit um- 
fangreichem Bedarf hcrvor, desaon Dcckung unter den 
veranderten Verhaltnissen besondereu Schwierigkeiten 
begogneto Die LeistuugBfśihigkeit dor roohtsrhoinLschen 
Werke geniigte infolge Rtickganges der Erzeugung 
nioht, um den Bedarf der Staatsbahnen zu deoken. Da 
auBcrdem die linksrheinisohen Werke, die hatten lieiern 
konnen, nach dem rechtsrheinischen Gobiet zu liefern 
nioht in der Lage waren, b o  war es nicht moglich, die 
von prirater Seite cingehenden groBeren Auftroge in 
sohwerem Oberbau fiir Notstaudsarbeiten so schneil 
auszufiihren, ais cs im Interesse dieser Arbeiten wiin- 
.■ichenswert gewesen ware. Nooh schwieriger gestaltete 
sieh dio Lago im Rillenschienengesohaft. Dadurch, dafl 
dio Lieferungen walurend dea Krieges lango Zeit fast 
ganz hatten eingestellt werden miissen, entstand eine 
auBerordentliohe Notlage, die wahrend der ganzen Be- 
richtszoit nicht behoben werden konnte. Der Auftrags- 
bestand an StraBenbahnschienen war bereits im Jaiiuar 
so umfangioioh, daB die Torhandenen WalzenstraBen 
unter Beriicksichtigung der echwierigcn Betricbsrerbalt- 
nis.se haufig fiir iiber ein Jahr mit Arbeit yerseben 
waren. — Tn Grubenachionen war der Eingang yon. 
Auftragen eo^nfalls sehr lebhaft; neue Restellungen 
konrilon im ullgemeinen nur mit Lieferfriaten yon sechs 
und mehr Monaten untergebracht werden. Aus dem 
neutralen Auslande wurden einige Auftrage zu giinstigen 
Preisert hereingenommen. Infolge des starken heimisohen 
Bedarfs, der zunachst gecleckt werden muBte, war es 
unter den obwaltenden VcrhMtnjssen leider nioht mog-
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Uch, den zablreicben vorliegendon Anfragen vom Aus- 
land© in wiin«chens werter Weiso nachzugehen, Der 
G e s a m t v o r s a »  d an Eisenbahnoberbaubedarf stellte 
sich auf 815 911 t (Rohstahlgewieht), das sind 232 061 t 
•weniger ais gleicbzoitig 1917/18 (1 047 972 t). Hierron 
wurden nach dera Inlande 759 727 t  =  93,11 % , nach 
dem Auslande 56 181 t =  0,89 %  abgeaotzt, gegenfiber
1 006 165 t =  96,01 %  bzw. 41 807 t =  3,99 % .

F o rm  e is e n :  Zu Beginn des Geschaftsjahres 
herrsehte auf allen Arbeitsgebieton fortgesetzt starkę 
Nachfrage fur unmitSelbare und mittelbaro Hecres- 
bediirfnisso, fiir den Wagenbau und dio Eiscnbahnen 
b o  wie fur Nouanlagen des Reiches. Durch die ver- 
anderte politischc Lage infolge des ungliicklichen Aus- 
ganges des Weltkricges wurde Formeisen ganz besonders 
in Mitleidenschaft gezogen. Die Hoffnung der Vor- 
braucher, ihre ganzlich erschopftcn Bcstande wieder 
ergiinzen z u konnen, nm den groBen Bedarf, der sich 
in den Kriogsjabren angeaammelt hatte, zu befriedigen, 
liaB sich nicht erfullen, Dio rechtsrheinisoh gelegenen 
Werke konnten aueh in Formeisen den starken Bedarf 
nicht decken, den die iiberall in Deutsohland einaetzen- 
den Notstandsarbeiten an Lokomotiren, Wagen, Briicken, 
Wohnungsbauten usw. zoitigten. Die Anforderuńgen 
wurden immer umfangreichcr und dringendor; jedoch 
war dio Unterbringung der Auftrage schwierig und nur 
zum Teil mit Lieferfristen von zehn bis zwolf Monaten 
moglich, z u mai die Heranziehung der linksrheinischen 
leistungsfiihigon Formeisen werke infolge der Blockade 
bzw. Sperrung des Giiterverkehrs fiir Walzwerkserzeug- 
nisse nach der rechten Rheinseite zunachst ganz ver- 
sagte. An eina Auffullung der im allgemeinen bis auf 
ganz gerin|e Bestande zuriickgegangenen Hiindlerlager 
war unter diesen Umstanden nicht zu denken. —  H in
sichtlich der Lieferungen trat wohl in einzelnen Monaten 
eine geringe Besserung ein, die jedoch infolge der mangel- 

haften Yerkehrsverhaltnisse und Arbeiterausstande nieht 
von Dauer war. —  Auf dem Auslandsmarkte lag starker 
Bedarf vor, dessen Befriedigung jedooh trotz der zu 
srzielenden sehr guten Preise ror den Erfordemissen 
der heimischen Kriegfiihrung zurucktreten mufite. Nach 
Kriegsende waren die Yerhiiltnisse am Auslandsmarkte 
ziemlich ungeklart; der Slangel an Formeisen in den 
neutralcn Absatzgebietsn biachte in den letzten Monaten 
der Beriehtszeit zahlreiche Anfragen, die jedoch mit 
Rucksieht auf die von den Werken beanspruchten 
langen Lieferfristen nur zu einem kleinen Teil zum 
Gesehaft fiihren konnten.

An Formeisen kamen insgesamt 441820 t (Rob- 
stahlgewicht) zum Yersand oder 27 300 t weniger ais 
gleichzeitig 1917/18 (469120 t). Der Anteil des In- 
landes betrug 402 397 t =  91,08 % , der des Auslandee 
39425 t =  8,92%  geeen 410 714. t =  87,55 %  bzw. 
53 405 t  =  12,45 % .

Auf die einzelnen Monate des Geschaftsjahres ver- 
teiit sich der Yersand der Yerbandserzeugnisse wie folgt 
(Rohstahlgewieht):

• r . . .
M onate

Halb-

zeag

t

Kisen-

baha-

niaterial

t

Porm-

eisen

t

Ins-

gesami

fe

l i i  n der* 
bzw. 3deh.r- 

V€rsand 
gegen das 
Yorjahr

t

1918 Juli . . . 53 053 106 179 39 745 19S 9S2 — 26 004
AngiisS ♦ . 46 603, 114 S54 44 481 205 93S — 7 291
September» 46 4§4 93 120 33 999 2S3 594 — 20127
Oki ober 40074 so m 32 113 153169 — 35 321
Ncrember , 8GS47 37 242 19 999 88083 —  55 007
I>ezember . 30145 44 S03 30 S49 l0-*» 79? — 17 317

1919 Janoar , . 2SS10 60 591 35 957 125 361 — 15SI
Febraar 30 551 64 324 36 545 131220 -f- 2 979
Miir*. . . 42573 63 214 44129 149 9L6 — 23 373
April . . . 30 067 &3 020 39 313 122 399 —  61 636
Mai . . , 29 901 43 337 43400 116 688 — 69 933
*?uni . . . 301*6 49 192 36 500 115 m — 95 365

Insgesamt 439 309 '815 911 441820 1 m  0ł0j — 403 976
f

Dar a r b e i t s t a g l i c h e  Versand fiir alle Er- 
zeugnisso betrug in Rohstahlgewicht:

M onato

A rb e its tS g llc b e r  Yersand

1917/18

t

1918/19

t

.Mindcr- bzw. 
Mehrversand 

gegen das Yorjahr

t

1918 Juli . . , 8653 7 370 — 1283
August . . 7 897 7 627 — 270
September, S 149 7 344 — 803
Oktober . 6 981 5 673 — 1303
JTovember , 5 724 3 524 — 2200
Dezember . 5130 4 403 — 722

1919 Januar . . 4S82 4 822 — 60
Februar. . 5 343 5 463 +  125
i  Jarz . , . 6 932- 5 766 — 1 166
A pril. . . 7 361 5100 — 2 261
Mai . . . 7 465 4 488 — 2 977
Juni ♦ , . 8 450 4 829 — 3 621

Durohschnitfclicb 6 931 5 564 — 1367

S ta b e is e n ;  Dio Tatigkeit des Stabeiscn-Ausfulsr- 
Yerbandes, der dcm Stahhverks-Verbando ebcnfalls an- 
gegliedert ist, wurde aus den gleichen Griinden, die fur 
Produkto A maCgebcnd waren, bccintrachtigt. Der 
Absatz von Stabeisen und Bandeisen nach dem Aus- 
lando betrug im Berichtsjahre 132 318 t gegen 211 848 t 
im Vorjahre, blieb also um 79 530 t =  rund 37,5% 
zuriick. Besonders in der zweiten Hiilfto des Geschafts
jahres gegcniiber Juli Dezember 1918 war ein starker 
Biickgang festzustellen, hervoigcrufen durch dic schon 
vorber eingehend geschildcrten Verhaltnis3e. Der Ycr- 
kanf von Stabeisen nach dem Inlande wurde ron den 
Mitgliedern des Stabeisen-Verbandes sclbstiindig ge- 
handhabt; der Stahlwerks - Verband hatto lediglich 
darijber zu wachen, daB dio vom Stahlbuude fest- 
gesetzten Preise beachtet wurden.

* *
*

I
In  der Hauptversammlung des Stahlwerks -Ycr- 

bandes, Aktiengesellschaft, am 14. Januar 1920 wurden 
die iiblichen Geschafte erledigt und die in regelmaGiger 
Rcihenfolge ausseheidenden Mitglieder des Aursichtsrats 
-wicdcrgcwahlt. Eine Ersatzwalil fiir die auCerdem aus- 
geschiedenon Herren Kommcrzienrat L. R o c h l in g  
und Geh. Kommcrzienrat E. K i r d o r f  wurdo noch 
nicht Torgenommen.

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Akticngcsell- 
schaft Stahlwerks-Verband ist Kommcrzienrat ®t.

e. li. P a u l  R c u s c h . ■
In  der ansehlieBenden H a u p t  v er s am m lu ng  

der Mitglieder des Stahlwerks-Yerbandcs wurde dic 
Marktlage besprochen; besondere Beschlusso wurden 
jedoch nicht gefaflt. Ebenso wurde dio Bcratung uber 
die B i ld u n g  e in e s  O b c r b a u v e r b a n d e s  mit 
Riicksicht auf den infolge der Verkehrssehwierigkeitcn 

geringen Besuch a u s g e s e tz t ,

Varein denticher G.-afwch-nelztegel-Fa^rlken Char- 
lołterńurg. —  Der Yerain, in dem die gesamten Er- 
zeuger yon Graphitschmelztiegeln Deutschlands zu einer 
Preiskoniention zusarumengeschlossen Bind, hat am
5. Januar 1920 fiir Grapbitsehmelztiegel und fur dis 
aus Graphit hergestellten Gegenstande fiir Schmelz-, 
Grluh- und lHrtezwecke folgende P r e is e  fu r  
I n l a n d  festgesetzt:

Bei Berechnung von Graphitschmelztiegeln wird 
ein Mindestpreis von J i  4,50 bei Eisenbahnwagcn-
ladungen, lose Yerpackt einschliefilich Yerpaekung, und

J{ 4,75 bei Stuckgutveraondung ausichliefilich "Yer- 
packung far 1 kg Gewicht, frei Bahnstation des Ab- 
nehmers, zugrunde gelegt. Fiir „graphitarme“ Tiegei, 
die in Zukunft ais solche fon allen Werken deutlich 
gekennzeichnet werden, wird ein Kilo-Hochstpreis yob 
»ft 2,75 f. d, kg, ausschlieBlich Yerpaekung, froi Baha- 
station des Abnehmers, festgesetzt. Fiir alle aus Grap hi
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hergestellten Formatflcke wird ein kg-Mindestpreia 
Ton J l 2,25 frei Bahnstation des KSufers ausschlieB- 
lich Vorpackung berochnot. Aufierdom haben die 
Werke einheitliclie ZahlungB- und Lieferungsbedin- 
guugen foatgelegt.

D;e Ueberwathun? unieres AuBenhandels. —  Mit 
Zuatimmung deB Reicharatea und des von der vor- 
fasaunggebenden Deutschen Nationalyeraammlung ge- 
wablten AuBachuaaes hat der Reichswirtschaftsniiniater 
unter dem 20. Dozomber 1919 eine mit dem Tage 
der Yerkiindung in Kraft tretende Y e r o r d n u n g  
i ib e r  d ie  A u  fi e nh  and  o l s k o n  t ro I l e 1) orlassen. 
Nach diosor Yorordnung wird der Reichswirtschafta- 
minister ermacbtigt, die Ausfuhr yon Waren joder 
Art iiber die Gronzen des Doutschen Reichea mit der 
Wirkung zu yorbteten, daB aie nur mit Bewilligung 
des ReichskommisaarB fiir Au»- und Einfuhrbewilli- 
gung oder der sonst zustfindigen Stellen erfolgen darf. 
Die Aus- und Einfulirbewilligungen konnen yon Bo- 
d in g u n g e n  abh&ngig gemachtwerden. DerReiclia- 
kommissar kann die ihm zustehendęn Bofugnisso auf 
AuBenhandelsstellen oder andere Stellen flbertragen. 
Die mit Befugnisaen deB ReichskommiBBars ausge- 
śtatteten Z e n t r a ls t o  11 en sollon durch A uB en-  
h a n d o ls B to l le n  e r se tz t werden. Zur Bestreitung 
der durch dio Ueberwachung des AuBenhandels dem 
Reiche erwachsenden Kosten werden Gebilhren nach 
niiherer Bestimmung des ReichswirtBchaftsministers 
erhoben. Die AuBenhandelsstellen konnen zur Be- 
streitung der durch ihre Tatigkeit erwachsenden Koston 
besondere Gebilhren ffir die Boarbeitung yon Ange- 
legenheiten, dio Waren ihreB ZustandigkeitsgebieteB 
betreffon, festsetzen. Bei dor Ausfnhrbewilligung wird 
zugunsten der Reicbskaaso eine Abgabe erhoben. Die 
auB dor Abgabe eingehenden Mittel sollen zur FSr- 
derung sozialer Aufgaben yorwendet werden. Die 
Strafbestimmungen aehen bei Yergehen gegen die Yer
ordnung Gefiingnisstrafen und Goldstrafen bis zu 
500 000 J i  yor. AuBerdcm kann in Fallen, wo dem 
erlasaenen Auafuhryerbot oder den au die Ausfuhr
bewilligung gekniipften Bodingungen zuwidorgohandelt 
wird, die Waren ohne Ruckaicht auf das Yorliegen 
einer strafbaren Ilandlung zugunsten dea Reicha ohne 
Entgelt fiir yorfallen erkliirt werden. Die Reichs- 
regierung erlitBt noch die naheren Bestimmungen Uber 
daaYerfahrenhinaichtlich dor Yerfallerklarung. Ferner 
regelt sie mit Zustimmung dea Reichsrata dio erfordor- 
lichen Ausfiihrungshestimmungen undin gleicher Weise 
die Hohe der Gebiihren und Abgaben.

AuBenhandelsstelle tiir Eisenbahnwagenbau. — Fiir 
den Eisenbahnwagenbauist eine besondere Auflen lian-  
d e ls n e b o n s to l le  eingeriehtot worden, doren Betrieb 
am 2. Januar aufgenommcn worden ist. Die Gesehaf tsstella 
befindet sich in Charlottenburg, Bleibtreustr. 20 II.

Dar Vielverband und der Siebenstundentag im be- 
setzten deutsch'en GeMet. —  Wie die „Koln. Ztg." mit- 
teiit, ist dem Karteli der froion Gewerkschaften folgonde 
Zuschrift zugegangen:

Dio holio interalliicrto Rlieinlandkommission teilt 
mit, daB sie die E in f i ih r u n g  der s ie b e n s t i in d ig e n  
A r b e i t s z o i t  im  B o rg b a u  am Niederrhein und im 
Aachener Becken unter der Bedingung z u la B t ,  dafl 
die deutschen Behorden, dio Bergwferksbesitzer und die 
Bergarbeiteischaffc alles daransetzen, daB oine Minder- 
leistung in der ICoblenforderung durch diese Verkiirzung 
der Arbcitszeit nicht eintritt. Ioh bitte, dio in Frage 
kommenden Arbeiterorganisationen zu benaehrichtigen.

Die Kalkbewirtschaftung. —  Auf Yeranlassung der 
Reichsrogiorung ist seit Anfang Ju li 1919 die Kalkbe
wirtschaftung eingefiihrt worden. Dem D e u ts c h e n  
K a lk b u n d  G. m. b. H., B e r l in ,  ist die Aufgabe

*) Reicha-Gesetzblatt 1919, Nr. 247, S. 2128/29.— 
Ausgegeben am 23. Dezember 1919.

zugefallen, die Bowirtschaftung der Kohle fiir die 
Kaikinduatrie und dio Yorleilung dea erzeugten Kalkos 
und Kalkmergels zu flbernohmen. AnlaB zu dieser 
MaBnahme war der allseitia empfundene Kalkinangel, 
dor sich nach den amtlichen Ermittelungen ais eine 
Folgę dor groBen Kohlennot erwios. Die Łeiatunga- 
fahigkeit der deutschen Kaikinduatrie in guten Frie- 
densjahren hat 8 Mili. t gebrannton Kalk betragen, 
zu dereń Erzeugung bei durchachnittlich 25 °/» Kohlen- 
yerbrauch rund 2 Mili. t Kohle yerbraucht worden sind. 
Die amtlichen Erhłbungen iiber den Bedarf an Kalk 
schufon don MaBstab fiir daB Kohlenkontingent, das 
notwendigerweiBe der Kalkindustrie zugeaprochen wer
den muBte. Trotz der Unenfcbehrlichkeit und der un- 
ersetzlichkeit dea KalkeB fur dio Eisen- und Stahl- 
induBtrio, die chemische Industrie, daa Baugeworbe 
und die Łandwirtschaft (Diingekalk) war dor Reichs- 
kommiasar fiir dio Kohlenyerteilung nicht in der Lage, 
der ICalkindustrie mehr ala 100 000 t Kohlen monatlich 
zu bewilligen. Da abor dio Giite dor Kohle heute 
bedeutond nachgelasBon hat, auch Yerluete bis zum 
Yerbrauch in Rechnung zu stellen sind, rechnet man 
houte allgemoin nicht mehr mit einem YerbrauchsBatz 
yon 25°/°> sondern mit rund 33’ /s o/o- Mit dem Kohlen
kontingent yon 100 0001 konnten folgende Mengen 
gebrannten Kalkos hergoBtellt werden: Far die Eison- 
uud Stablindmtrio 70 000 t, fur dio chemische InduBtrie 
einsohlioBlich Kalkstickstofferzeugung 75 000 t, fur die 
Baugeworbe, oinśchl. KalksandBteinundSchwemmstein- 
fabriken 80000 t und fiir dieLandwirtgchaft 75 0001, ins- 
geaamt 300 000 t monatlich. 75 0001 Kalk stellen nach 
den Ermittelungen des Reichswirtsclinftsministeriuma 
den dringendsteu Monatsbedarf der Eisen- und Stabl- 
industrie dar. Daaselbe gilt hinaichtlich der 75 000 t 
fiir die chemiache Industrio und yerwandte Gewerbe. 
Der Baukalkbodarf ist naoh dem Kohlenkontingent 
dor Ziegelindustrie bereclmet worden. Dem Diinge- 
kalkbedarf der LandwirtBchaft liegt ein Kohlenkon- 
tingont yon monatlich 25 000 t zugrunde, das bereits 
im Jahre 191S yorgesehen war. Die zwingonde Not- 
wendigkoit oiner besseren Belieferung yon Baukalk 
schloB es aua, trotz des Koblenmangela die beiden 
Gruppon Stahl und Eiaen aowie Chemio so zu belie- 
fern, wio os dereń yolkswirtschaftliclie lłedeutung, 
namontlich im Ilinblick auf die Auafuhr, gebietot. 
Trotz aller Bemiihungen der Reichsbehorden und des 
Deutschen Kalkbundcs hat sich dieser Mangel biaher 
nicht beaeitigen lassen. Aub der nachstehenden Ueber- 
sicht ergeben sich dio Kalkmengen, dio der Kalk- 
industrie monatlich auf das Yollkontingent yon 1000001 
geliefert worden Bind, und die Mengen an gobranntem 
Kalk, die der Gruppe Stahl und Eisen auf den monat- 
lichen Kalkyerteilungssatzungen zugesproehen worden 
sind. Es ergibt sich aber auch aus der letzten Spalte, 
daB bisher der Doutsche Kalkbund bemilht geweaen 
ist, der Eisen- und Stahlindustrie ihrer Bedeutung 
entsprochend monatlich soyiel mehr Kalk zuzufBhren, 
ais ea die tatsSchlicho Kohlenbelieferung gegeniiber der 
bei der Yerteilung angenommenen Kohlenmenge ge- 

stattete.

Mount

Kohlen- 
belleferunę 

a« die Kalk- 
Industrlc In t

Kalkmengen 
fiir Eisen und Stahl In t 
zugeteilt | geliefert

Ju li 1919
August
Septembor
Oktober
KoYember

66 000
73 539
74 000 
72 000 
67 798

45 000 
30 000 
37 500 
43 000

57 011
49 236 
49 464 
52 055

Durch die Kalkbewirtschaftung ist nicht nur der 
Eisen- und Stahlindustrie, sondern auch den anderen 
Yerbrauchergruppen die Bedeutung dea KalkeB ala 
einea unentbehrlichen und unersetzlichen Itohstoffes 
und Gegenstandes dea taglichen Bedarfs erat yoll zum
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BewuBtaeingekommen. Die Kalkbowirtsch&ftung, dereń 
UnzulSseigkeit im weaentlichen auf die schlecbtcn 
VerkohrsverhaUuisBe und die WillkOr der Kohlen- 
handekstellcn zurttckzufDbren ist, ist eino Folgę dor 
KohUnnofc, die alle Kreise gleioli Hcliwor trifft. Nicht 
an Kalkwerkcn fehlt es, sonderu an Kohlen fiir don 
Betrieb der zahlreicbcn Kalkofen, Y o n  denen heute 
ein groBer Teil infolge Kohlenmangels atiltiegt.

Eisen-. Mctill- und Schrottpr>'ise in Italen, —  Der 
italienische AussihuP fiir die Regelung der Kriegs- 
industrien gibt nachstehend die vom 27. Novombci ab 
geltonden Verkaufspreiae fur Metali- und Schrotterzeug- 
nisse aus Staataeigentum an Privatpersonon bekannfc1): 
Hamatit fiir 100 kg Li 60,00; GuBeison fiir 100 kg L. 45,00; 
Kniippel, Barren und BlocUe aus hartem Stahl L. 50,00; 
gewohnliche^ Eisen zum Grundpreiae von L. 105,00; 
FluBeisen zum Grundpreis von L. 110,00; Sehienen boi 
mehr ais 14 kg f. d. Metcr L. 110,00; Sehwai zblech
4 mm und mehr zum Grundpreis von L. 120,00; Yerzink- 
tes Bloch von 1 bis 20 mm żuta Grundpreis von L. 175,00; 
geachwoiBte Rohren fiir Gaa- oder Wasserleitungen 
Grundpreis , L. 185,OU; nahtloae Rohren Grundpreis 
L. 2 i0,00; Siederohren Grundpreis L. 215,00; Grob- 
blechschrott von 6 mm Starko und mehr in einer Liinge 
von nicht weniger ais 500 mm und einer Breite . von 
nioht weniger ais 200 mm fiir 100 kg L. 44,Of); alte 
Radreifen und Achsenteile, U-, T -  und L-Trager, Schwellen 
und Sehienen, zusammen in einer Liinge von nicht 
weniger ais500 mm und nicht melir ais 1000 mm, L. 35,00; 
Kernachrott aus Eisenwerkstiitten in Starkę von 4 mm

l) Ind.- u. Hand.-Ztg. 1920.. Nr. 1.

GuBstahlwerk Witten in Witten a. d. Rubr. — Dio 
Arbeits- und BeschaftiguugsvorhUlinis6e dos Geschafts- 
jahres 1918/9, die bis zum November 1918 ungofiihr 
die gleichen waren wie im Jahre Yorher, yeranderten 
sich mit der politischen Umwalzung in grundlegender 
Weisa. Eine geordnete Fuhrung der Betriebe war 
durch die BrennstoiTknappheit, dioUnruhon und tfieder- 
holten Auestiinde nicht mehr moglich. Die Aufwen- 
dungen fur Łohne wurden immer bober. Sie be- 
wirkten bei dor gleichzeitig eingefiihrten achtstiindigen 
Arbeitszeit ein derartiges Emporschnellen der llor- 
stellungskosten, da8 ein nutzbringendes Arbejton ern»t- 
lich in Frage gestellt war. Der Umsatz betrug 

37254 452,83 J l bei einer Robstalilheratellung (Tiegel- 
und MartinBtahl) von 69 630 t gegen 56167 5B3,80 ,ft 
bei 135451 t im Yorjahre. An Arboitslohnen wurden 
8 060 567,38 (imVorjahre 8 697 874,60) J l gezahlt. Dio 
AufwendungBn fiir soziale Zwecke beliefen aich auf 
6417 848,01 J l, d. s. 98,7 %  dos Aktienkapitala. Die Ge
winn- und Yerlustrechnung weist neben 552223,29 J l 
Yortrag und l  613403,07 ,H Kinnahmen aus Zinsen und 
BeteiligungeneinenBetriebauberscbuB von 7 344 386,37..ft 
aus. IlierTon Bind 7258611.97 J l allgemeine Unkosten 
und 618 559,66 .fi Abschreibungen in Abzug zu 
bringen, so daB ein Reingewinn yoh 1 632 841,10 Jl 
Yerbleibt zu foigender Yerwendung: 7000 .H werden 
der Zinsbogenstouer - Rucklage und 60 000 M der 
Beamten-RuhegehaltskasBe zugewiesen, 145 714,29 J l 
zu Gewinnanteilen rerwendet, 975000 J i Gewinn {15 °/o 
gegen 27 "/o i. V.) auBgeschilttet und 455 126,81 
auf neue Rochnung vorgetragen.

. StłMwerke Roh Lindenberg- A^tfeneesellschaft in 
Remseheid-Hasten. In einer auBerordentlichen Haupt- 
Yeraammlung Y o m  29. Dezember 1919 wurde be- 
schloBsen, den S i t z  d e r  G e s e l i s c h a f t  von 
Remscheid nach Baden-Baden zu v o r l e g e n .  Gleich
zeitig wurde bestimmt, da8 die Generalyeraammlungen 
um Sitze dor Gesollschaft oder an einem anderen, 
vom Einberufer zu bestimmendon Orte innerhalb des 
Deutsehen Reiches stattfinden konnon.

Pcldihiittfl, TiegelguBstahl-Fabilk. Wleń. — ln einer 
auBarordeutlichen Hauptrersammlung dor Geselischaft

und mehr L. 25,00; leichter Sohrott, nioht yorzinkt, 
emailliert, Yerbleit und Yorzinnt L. 9,00; Schrott aus 
GrauguB in Stucken fiir Hochofcn L. 38,50; GrauguB- 
Granatschrott L. 33,00. Auf die bei Schmiedearbcitcn 
Ycrwcndbaron Schrottstiiokc wird ein Preisaufschlag von 
50 %  auf dio gonaunten Preiso erhobon.

”  Unted States Steel Corporation. —  Nach dom neuesten 
Auswoiso des nordamerikanischcn Stahltrustcs belief sieli 
dessen Anftragsbestand zu Ende Dezember 1919 auf 
rd, 8 397 000 t (zu 1000 kg) gegon 7 242 0C0t zuEndc 
Nóyomtjer 1919 und 7497218 t zu Endo Dczember 191S. 
Wie hoch sich die jeweils gebuehtcn Auftragsmengen 
am Monatsschlusso wahrend der drei letzten Jahre be- 
zifferten, ist aus foigender Zusammenstellung orsichtlich

1817 1918 1019
t t t

31. Januur . . .. 11 657 639 9 629 499 6 791 216

28. Fobruar , . 11 761 924 9 437 068 6 106 960

31. Marz . . . 11 899 030 9 153 830 5 517 -161

30. April . . . 12 378 012 8 881 752 4 877 49B

31. Mai . . . . 12 076 776 8 471 025 4 350 827

30. Juni . . . , ' 11 565 420 9 061 568 4 971 141

31. Juli . . . . 11 017 671 9 025 942 5 667 920

31. August . . 10 573 562 8 S99 187 6 206 849

30. September . 9 990 813 8 430 671 6 385 192

31. Oktober . . 9 153 830 8 4S6916 6 576 231

30. NoYombcr 9 039 450 8 254 658 7 242 383

31. Dezembcr 9 531 825 7 497 218 8 397 000

Die in der zwoiten H alf te des Jaltros 1919 stetig stci- 
gende Besserung des Auftragseuignnges bat demnach 
auch im letzten Monatc des Yorgangencn Jabres angehnltcn 
so daB die Yorjahrszahl wieder iiberholt werden konnte

yom 8. Januar 1920 wurde boschloRsen, das A ktien-  
k a p i t a l  yoh 60 auf 100 Millionen Kr. zu c rh ó h e n . 
lis werden 100 000 neue Aktien zu 400.— Kr. Nenn- 
wert ausgegeben, die ab l. Januar 1920 gewinnauateil 
berechtigt sind.

Veitscher Magnesitwcrke-A^tlen-Gssellschaft, Wien.— 

Durch den Zerfall dor osterreichisch-ungarischen Mo
narchie und die Bildung der N&tionalstaaten, sowie 
insbesondere durch den Mangel dor wichtigsten Be- 
triebBstofTe und Leben»mittel fur die Arbeiterschaft 
wurde dieErzeugungdesUnternehmenein ungiinsticster 

Weise behindert. Die Schwierigkeiten der Kohlon- 
Yersorgung fulirten dazu, daB im November 1918 der 
Betrieb auf Bamtlicben Werken stillgelcgt worden 
muBto und erst im April 1919, nach AbscbluB eines 

Kompensationsvertracos mit der TschecboBlowakei. 
durch den die Kohlenversorgung in boBcbeidencin 
AusmaBe gesichert wurde, in beschriinktem Umfange 
wieder aufgenoinmon. Gegenwartig stehen ungefShr 

30 o/o der Anlagen in Betrieb. Die trostloson Yer- 
kohrsYerhaltmsse machten es namentlich in der zweiton 
Halfte des abgelaufensn Geschaftsjahres unmoglich, 
seibst die geringe Erzeugung zum Yersand zu bringen, 
Die Yorliegenden »ehr umfangreichen AuftrHge konnten 
nicht annRhernd erledigt werden. Die Ertragsrech- 
nung zeigt neben 601069,89 Kr. Yortrag aus dem 
Yorjahre und 54 991.35 Kr. Zinseinnahmen einen 

Botriobsgewinn Ton 4 022 838.08 Kr. Nach Abzug 
Yon 317 164,95 Kr. allgemeinen UnkoBten, 698 130 Kr, 
Stenem und Gebubren, 903 885,28 Kr. Abschreibun
gen und 1 109 967 Kr. Kursverlusten Yerbleibt ein 
Reingewinn von 1 649 752,09 Kr. IlierYon werden 

52 434,10 Kr. Gewinnanteile an den Yerwaltungsrat 
Yergutet, 80000 Kr. dem EsekutiYkomitee ais Jahres- 
abfindungssumme gezahlt, 100000 Kr. dem Beamten- 
und Arboiter-Untorstutzungsbostande zugewiesen, und 
800.000 Kr. Gewinn (10 o/o gegen 12'/, o/0 i. Y.) aus
geteilt. Yon den verbleibenden 617 317,99 Kr. werden 

417 317,90 Kr. auf neue Rechnung yorgetragen, auBer- 
dem Bollen 200000 Kr. ais Gewinnyortrag B helassen 
werden, der nach Notwendigkeit zur Starkung kiinftiger 

Gewinnausteile bestimmt iat.
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Generaldirektor A. Vogler

Im folgenden geben wir der Bedcutung wegen dio 
Hede des Abgeordneten V o g ie r  aus der Sitzung der 
NationalTersammlung vom 14. Januar 1920 uber das 
Betriobsriitegosetz 'ini^ Worttaui n a c h  dcm amfcliohen 
Stenogramm wieder:

Meine Damen und Herren!, Dio Erregung, die das 
rorliegende Gesetz nun sehon seit Monaten im ganzen 
Lande hervorgerufen hot, ist begroiflioh. Wird doch 
mit dom Gesetz d ie .g a n zo  .Frage des S o z ia lis -  
m us toii nouem aufgoworfen, des pozifllismus in des 
Wortesweitester Bedcutung, des Zusammenarbeitens aller 
Schiehtcu, Stiindo und Berufe, Dio starksto Partei in 
der Regierung will mit diesem Gesetz don Sozialismus 
in das Wirtschaftsleben hincintragen. Es seheint mir 
niitig 7.u sein, diose Tatsaoho doch stark zu unterstrei- 
ohen. Die burgerlichen Parteien werden wahrscheinlich, 
wenn sio diesem Gosetz zustimmen, sich der groflen 
Verantwortung niclit ganz bewuBt gewesen sein, sie 
worden mir aber nach den Ausfiilirungen des Herrn 
Abgeordneten Bender recht geben miissen, denn er hat 
doch hier mit alier Deutiiohkeit zum Ausdruck gebracht, 
daB allerdings fiir die Mohrheitssozialisten dieses Gesetz 
den Grundstein der Sozialisierung in den Betrieben 
legen soli. (Sohr riehtig!) Ich darf vielleieht auf die 
Erklarung des Herm Iteichskanzlers B auer Bezug 
nehmen, die vor wenigen Tagen durch die Presse ging, 
in der er sagt: d ie  V e rne in ung  der Idee  des Ka- 
p ita l is m u s  is t der G rundgodanke  dioses Ge- 
setzes. Der Herr Abgeordnete Dr. B raun  (Soz.) hat 
am 28. Oktober eine scharfe Erklarung dahin abgegeben, 
daB er sagte:, nun gilt es, die politisehe Maeht dazu 
zu benutzen, nach und nach dem Burgertum alles K a
pitał zu entreiflen. Der Weg dazu fiihrt iiber das Be- 
triebsrategesetz,

Meińe Damen und Herrcn! Nun wirft sich ganz 
von selbst die Frage auf: Is t  e ine w ir ts c h a f tlie h e  
R o v o lu t io n , wio sic b e a b s ie h t ig t  is t ,  im  heu- 
tig e n  Z e itp u n k t  gebo ten? Liegcn irgendweloho 
Griinde im Wirtschaftsleben T o r , die eine wirtsehaft- 
lielio Rovolution rcehtfertlgen ? Ich stellc die Frage und 
vorneine. sie restlos. Der Irrtum der soziahstischen 
Wirtschaf tsthcorie, die soinorzeit Tor etwa 7.5 Jahren 
auf dem unorganisierten Zusfemd des Wirtschaftslobens 
aufgebaut war, hat sich von Jahr zu Jahr mehr go- 
zeigt. Ems der Huuptmomente, wclehcs die Sozial- 
demokratie immer wieder ins Feld gęfiihrl hat, um die 
Rcchtfcrtigung der Sozialisierung der Wirtschaft zu be- 
tonen, war die Monopolisierung der Wirtschaft, die in 
Doutschland eintreton sollte. Wo ist, frage ich, in 
Deutschland irgondoine wirtschaftliche Monopolisierung 
zu finden? Ich nehme lediglich die Betriebe aus, die 
Staatsbetriebo sind, alle andero Wirtschaft ist monopol- 
frei. Sie haben sich angewohnt, gerarte dio GroBbetriebc 
des Wostens ais Monopole zu bezeichnen, und haben 
betont, daB sio aus der groBen A k k u m u lio ru n g  
des K a p ita ls , wio das Schlagwort der MarJtsehen 
Theorio heiBt, ontstanuen sind. Das ist ein bedauer- 
lichor Irrtum. Diese GroBbetriebe 'sind nicht aus der 
Kapitalanhaufung entstanden, sondern weil der teeh- 
n ische  F o r ts c h r i t t  dic Zusammenfassung der Bo- 
triebe einheitlich im ganzen besorgt. (Sehr riehtig! 
rechts.) Sie sind ontwigfijelt w’orden, weil dio Technik 
neue Wcgo wics, die unter allen Umst&nden, wenn das 
Wirtschaftsleben rationeil bleiben sotl, Torwirklicht wer
den muBten: dor Hoehofen, das Walzwerk, die Vor- 
feinerungsbetriebe und all die groBen Werke, die der Stolz 
Deutsehlands sind, muflten aufoinandcr eingestellt werden,

Aber neben diesen GroBbetrieben ist eine andere 
Art der mittleren und Kleinbctriebe in Deutschland 
Torangekommcn. Eine breite Schicht des Mittolsłandes, 
des Handwerks hat sich gebildet. Wir zahlen nach der 
letzen Statistik 5 Millionen Betriebe landwirtaehaftlieher 
und gewerblicher Art in Doutschland. Da kann man

und das Betriebsrategesetz.

unihoglich von einer Monopolisierung der Wirtschaft 
sprochen.,

•Man hat angenommen, daB sich das Kapitał in weni
gen Hiindcn konzentricren w urde. Was ist eingetreten » 
Das Gegenteil! Das P r iv a tk a p ita l  h a t  s ich , wenn 
ich mich so ausdriicken darf, in  den A k tiengose l 1- 
scha fto n  a to m is ie r t. Ich erimierc an die kleine 
Sehrift von Gchoimrat Deutseh von der Allgemeinen 
Klektrizitiitsgesellschaft, die den Mjtgliodern des Hauses 
zugogangon ist, worin Goheimrat Deutseh nachgewicscn 
hat, daB bei 30 bis 40 dieser groBten Aktiengosell- 
sehaften die Anzahl der Aktionitre sich auf 16- bis 
20 000 beliiuffc. Sie. werden mir recht geben, daB das 
eino auflerordentliehe dernokratisehe Wirtschaft ist, dio 
in den Aktiengesellschaften getrieben wird. Weiln eine 

. solche Zorsplitterung des Kapitals sehon jetzt oingo- 
treten ist, dann wird es in Zukunft in noch ganz an- 
derem Mnfle der Fali sein.

D ic  W ir t s c h a f t  hat s ich  n a t io n a l organ i- 
a ie r t , sic ist zu einem Nationaloigenttim geworden, 
und wir worden darin stimme ich mit dom Herrn 
Abgeordneten Bender uberein — , wenn jetzt die naeh- 
sten Woehen und Monate kommen, alle merkon, wie: 
sehr w ir von  d iesem  N a t io n a łe ig e n tu m  a lle , 
A rb e itg e b e r  und A rbe itne h  mer, a b h a n g lg  
s ind . (Sehr riehtig! rechts.) Nun hat der Herr Abge
ordnete Bender uiederum, ich kann es nicht anders 
bczoichnon, das Schlagwort von dor Ausbcutung dea 
1’rojetariate heuto niorgen hier in den Saal geworfen. 
Hcrr Bender, ich muB Sie zunachst auf die T o n  mir
erwahnte Broschiirc hinw eison. Wenn Sie sie lesen ...
was ich annehme —  dann werden Sie den Beweis 
finden, daB boi unseron bestgełeiteten Aktiongosell- 
sehaften 90 P ro ze n l des E r tra g s w e r to s  in 
P r o d u k t io n s m it te l  u n d  L o hne  u m g o s e tz t  
(Hiirt! hort! rechts) und nur 10% ais Rente an 
das Kapitał gefjossen sind. Wiirde auch diese Kapital- 
ronto der Arbeitnehmerschaft zugeteilt werden, so 
wiirde das eine Verbcsserung des Einkommens von 
knapp 10 %  sein. Sie werden m ir  zugeben, daB man 
dann von einer AusbeutuDg. des Proletariats nicht 
sprechen kann. (Sehr riehtig! rechts.) \A ber dieser selbe 
Grund muB eigentiich auch die Sozialisierungstheorie 
ad acta legon, denn wenn wirkllch nur 10%  Nutzen 
iibriggeblieben sind, dann kann aucb derStaatabetrjeb 
aus der Wirtschaft koinen groBen Nutzen mehr ziehęn. 
Ich glaubo, daB die Staatsbetriebo sehr baki diesen 
geringen Mebrwert, tlen das Kapitał noch beiseite ge- 
łegt hat, wieder in genau so groBe Verluste umwandein 
wird. (Zustimmung rechts.) Also os ist mchts mit der 
Ausbcutung. (Zurufe Ton den Soz.) Der ganze Zustand 
zeigt auch, Horr Abg. Hoch, dali das nicht der Fali 
ist. Wo ist donn die Vcrclendung der Arbeitermasgen 
in Deutschland vor dem Kriege gewesen? (Zurufe bei 
den Soz. und den U. Soz.) Ist nicht mit der Wirt
schaft ein Aufstieg der ganzen Nation erfołgt? Sind 
nicht alło Stande und Sclticłtten ganz gleichmśiBig mit. 
hocbgestiegen ? Weil das der Fali gewesen ist, weil 
wir hier einesoziale Wirtschaft getrieben haben, darum 
war auch Arboitelust und Arbeitsfreude in allen Schich- 
ten und Standcn des Landes vorhanden. (Widerspruch 
und Zurufe von den Soz.) —  Sie bezweifeln das? (Zu
rufe von den Soz.: Jawohł!) Dann lesen Sie bitte dio 
Rede, die Ihr Fraktionskoliege Schcidomann um Jah- 
restage der Hovolution, am 9, November, hier in Ber
lin gehalten hat.. (Zurufe T o n  den Soz.: Die kermen
wir!) Dann werden Sie mir zugeben, daB da -— frei 
zitiort. —  folgonder Satz enthalten ist:

Wir hatten Arbeitslust und Arbeitsfreude in un- 
serem Lande. Hoffentlich kehren sie bald v, ieder. 
(Zustimmung boi den Soz.)

Wenn es riehtig ist, dafl Cr das gesagt hat, dann 
darf ich wohl auch fiir mich das Recht in Anspruch
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nehmeni diese Tatsaehe hier festzustellen. (Zuruf bei 
deD Soz;: Aber nicht den Sinn umkehren!) Nun scheint 
es mir, ais ob diese Griinde, die ich vorhin angefiihrfc 
habe: k e in  M o n o p o l ,  k e in e  A u s b e u tu n g ,  
k o in e  V e r e le n d u n g ,  doeh so schwerwiegend sind, 
daB man sieh fragen muB, ob dor Gedanke einer wirt- 
sehaftlichon Reyolution iiberhaupt aufkoiumen konnte. 
Wiederuiu kann ich da den „ V o r w a r ts “ ais Zeugen 
fiir mich anfiihren, daB diese Ideo tatsachlich nioht 
yorhanden gewesen ist. Der „Vorwarta“ schreibt in 
einem Leitartikel vor wenigon Tagen, am S. Januar:

Die Masse, die sieh in den No\embertagen gegen 
das alte Regimo erhob, trieb keine wirtschaftliche 

Idee.

Der Herr Abg. Henke hat mir yorhin —  ich glaube, 
es war der Herr Abg. Henko -—, ais ich davon spraeh, 
daB Arbeitslust und Arbeitsfreude im Lando gewesen 
waren, zugerufon: „Das meinen Sie!“ Ich kann auch 
einen Herrn zitieren, der Ihnen (zu den Unabhangigen) 
sehr nalie steht, den Prof. Lederer. Prof. L o d .c rc r  
sagte —  und das ist sehr interessant —  yor cinigen 
Wochen:

Alle Sozialisiorungsyersuche miissen damit rech- 
non, dafl der Kapitalismus niclit ein morsches Wirt- 
schaftssystem ist, das dureh eine leichte Einwirkung 
von auflen orsehuttert werden konnte. Die Marxsche 
These, daB dieses System im Fortgango der Entwick- 
lung immer labiler wtirde, hat sieh ais irrig erwiesen. 
(Hórt! Hórt! rcchts.)

Er sagt weiter:
Meino Meinung golit dahin, dafl dio kapitali- 

stische Wirtschaft — und das trifft fiir dio Gegen- 
wart und fiir dio Zeit vor dem Kriego viel starker 
zu ais fiir dio Zeit nach dem Kriego — tatsiichlieh 
einen Wirtschaftsplan realisiert hat. Das ist zum 
Teil die Folgewirkung der Marxschcn Gedanken- 
giinge; denn der Organisationsgedanko ais Folgo der 
Klasseukampfideologio hat auch dio Unternohmer- 
scliiehten crfaBt.

Prof. Lederer folgert daraus:
Infolgedessen konnen wir yon oiner Anarchie 

der kapitalistischen Produktion keineswegs sprechen. 
(Abg. Henke: Das ist eben eine falsehe Meinung!)

Wenn trotzdem mit diesem Betriebsrategesctz die 
Wirtschaft revolutioniert (n erden soli, so ist dieser Ge- 
danko • dureh die politische Agitation hineingetragen 
worden; Um diese Tatsacho kommen Sio nicht herum. 
Man hat das Ratesystom auch in Ihren Kreisen fiir 
die Politik abgelehnt, und hat yersueht, es auf die 
Wirtschaft abzulenken.

Es wiire nun, wenn wir —  das trifft hoffentlieh 
fiir allo hier im Hause zu —  ehrlich bestrebt sind, die 
Wirtschaft, dio ja am Boden liegt, wieder zu heben, 
auch moglich und notig, sieh m it dem Riitesystem ab- 
zufinden, wenn der Erfolg, den Sie erwarten, damit 
yerbunden ware. Bevor ich hierauf cingehc, kann ich 
es mir nicht yersagen, m it oinigen wenigen Worton den 
Stand dor Wirtschaft zu beleucliten. Ueber 

d ie  L a n d  w i r t s c h a f t  

braucho ich nicht viel zn sagen. Erst in den letzten 
Tagen ist yon mehr saehkundiger Seite, yon dem ehe- 
maligen Mitgliede des Ernahrungsministeriums, Herrn 
y. Braun, dargelegt worden, wie sehrunsero Ernahrung 
unter der falsclien Bewirtschaftung, die die Landwirt- 
schaft troibon muflte, gelitton hat.

Es ist mir bekarint, daB diese Zwangswirtschaft, 
die noch immer nicht -on der Wirtschaft genommen 
ist, weite Kreise der L .ndwirtschaft zwingt, von der 
intcnsiyen Bcwirtsehaftnng, dio wir uns allein bei 
unseror dichten Beyólkerimg gestatten konnen, zur ox- 
tensivcn Bewirtschaftung uberzugehen. Ich brauche 
hier nicht zu erwahnen, was das bedeutet.

Aber ebenso wiohtig wio die Landwirtschaft ist fiir 
unser Wirtsehaftsleben

d io  K  o h 1 o.

Ich habo yor Monaten in demsclbcn hohen Haus einmal 
dio Worto gepriigt: „ D io  K o h le  is t  dor D ik ta to r  
un6orer W ir t s c h a f t ."  Wio siehtes mit diesor Kohlen- 
decko augcnblicklich aus? Dio FSrderung, dio wir heute 
zu yerzeichnon haben, botragt etwa 65 Prozcnt der 
Fórderung des Jahrcs 1918. Nun gehen uns durch das 
Friodensmachwerk, das jetzt in Kraft tritt, groBo Kohlen- 
gebicto im Westcn und Osten verlorcn. Fiir dio kora- 
mendo Zeit hat Industrie, Gewerbe —  ich nehmo 
dio Kommuncn dabei nicht aus —  und dio stadtischen 
und staatliclicn Elcktrizitatswerkc mit einer Kohlen- 
yo rso rg ung  von etw as un to r 20 P ro zo n t zu 
rochnen . Hort! liort! rechts.) Dieso Tatsacho stcllo 
ich fest, und frage nicht, wie cs moglich ist, daB man 
boi dieser Tatsacho wicdcrholt aus Rogicrungsmund 
Tcrnommon hat, wir standon wieder yor einem Aufstieg 
unsorer Wirtschaft. Eino Wirtschaft, die auf 80 Prozent 
des wichtigston Rohprodukts ycrzichton muB, kann nicht 
wieder zur Bliito kommen. (Sehr richtig, rochts.)

Ais letztcs der droi groBen Gebicto, dio unser 
Wirtschaftelebon in erstor Linie begrunden, will ich

i d a s  V o r k e lir  s w os cn 

erwahnen. Hieriiber brauehe ich ebcnfalls nicht viel 
Worte zu machen. Aber ein paar Zahlon muB ich mir 
doeh gestatten, dem hohen llause auch-hier bekanntzu- 
geben. W ir transportieren etwa 60 Frozent der Giitcr- 
menge, dio wir im Jahre 1918 in Doutschland bcwegt 
haben. Der Personenyerkehr ist auf etwas unter \ 5 Pro
zont gesunken. (Hórt! hórt! rechts.) Sio seben auch 
aus diesen beiden Zahlen, daB yon oinem Wiederauf- 
bliihen dor Wirtschaft leidor nicht die Redo sein kann, 
und trotzdem fehlon an yiclcn Stellen dio Verkohrsmittel, 
um dio wonigen Giiter, dio noch erzeugt werden, von 
der Rohstofferzeugung zur Fertigyerarbeitung zu schaffcn.

Es ist nun irrig, wenn immer wioacr oder sehr oft 
betont wird, es liige am Wagcnmangcl. Dio Scliuld im 
Verkehrswosen liegt in erster Linio an dem Fchlen der 
nótigen Lokomotiyen. Wio ist der Stand der Lokomo- 
tiven heuto in Doutschland ? W ir haben zur Verfiigung 
24 000 LoKomotiven, davon sind 12 000 in Roparatur 
(HSrt! hórt! rechts) und der Stand in den Werkstattcn 
hat sieh nicht gebessert. Am 1. Januar jodenfails waren 
dio Eingango an Lokomotiyen in den staatlichcn Werk-'• 
statten nocli griiBer ais dio Ausgango der roparierten 
Lokomotiyen, und wenn man bouto m it einem monat- 
lichen Verlust yon 300 bis 500 Millionen rochncn muB, 
der sieh wahrscheinlich vom Januar auf 1 Milliardo 
stoigern wird, so zcigt auch diese Zahl, daB wir \on 
einer Bliito unseres Wirtsehaftslebens leider nicht reden 
konnen. Ich worfe nun dio Frago auf: kann dieser 
Zustand durch das Bctriol srategesetz geiindert, gebessert 
werden? Das ist ja einer der Griinde, die Sio (nach 
links) fiir dieses Betriebsrategesctz anfiihren. Da go- 
statto ich mir, Ihnen aus dem „K o rre sp o nd e n zb la tt 
der G e n o ra lk o m m is s io n  der G ew erksch a fte n " 
die Meinung der Gówerkscliaften, vor einigen Monaton 
allerdings, yorzulegen. Es heiBt darin:

Das eino aber miissen wir allen dencn, die sieh 
bemfihen, den Arbeiterraten fiir ihre politische Be- 
tatigung Ersatzbeschaftigung auf wirtschaftlichem Ge- 
bieto zu suchen, schon heuto sagen: Man htite sieh, 
dio Arbeitcrmassen zu enttauschcn. Dio Arbciter- 
rato sind politische Organo der Reyolution unii 
konnen nur politisch wirken. Sio haben keine 
anderen ais politische Orgamsationen liinter sieh, auf 
dio sie sieh stutzen konnen, und die yersagen yóUig 
in dem WirtachaftS[jrozcfi. Sio sind gewólmt, zu 
regieren, zu diktieren, zu yollziehen, und das kann 
uns im Wirtschaftsleben nicht das geringsto n u tz e n .. 

(Sehr richtig! rechts.) Sie wurden die Betriebe in. 
fortwahrender Unruhe lialten, wurden sie politisieren.. 
(Sehr richtig! rechts.) So wird also dio Ycrpflan-
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zung der Arbeitenato auf das wirtschaftliche Gebiet 
nicht beruhigond wirken, sondern wird neuen Ziind- 
stoff sammeln, neue Rerolutionshcrdo schaffen und 
das Wirtsehaftsleben gcfahrlichcu Krisen entgegon- 
fiihren. (Hort, hort! und Sohr richtig! reehte.)

leli habe diesen Befiirchtungen der Generalkom- 
misson der Gowerkschaften wenig hinzuzusetzen.

Moine Damen und Ilerren !* Dieses Gesetz ist der 
Anfang

d e r Ę a r l a m e n t a r is i e r u n g  d o r W ir t a c h a f t .  

Sie wollen meehamsch politisehe Einrichtungen auf 
unser wirtschaftliches Lebon iibortragen. Der „Vor- 
warts“ sagt sclbst vor wenigen Tagen: D ie  W irt-
s c lia ft  s p o tte t der G esetzo  des S taa to s ! Ich 
kann auch dies bekraftigen. Dio Gcaotze der Wirt- 
sehaft gehen einen andcm Weg. Es sind in erster 
Linie und in letzter Linie

G e s e tz o  d o r  S a c h lic h k e it- .

In  erster und letzter Linie entselioidet im Betiiebe 
nicht dio Stimmenmelirheit, sondern immcr dio Be- 
f a h ig u n g ,  immer die Sachlichkeit.

Darf ich Ihnen ein ganz kleines Bild eines Wirt- 
schaftsgunges vor Augen fiihren? Denken Sie an einen 
Briickenschlag iiber einen F lufi! Dor Plan ist gefaBt; 
automatisch tritt das Werk, das den Auftrag bekommen 
hat, in Eunktion. Der Staliker berechnet, stellt dio 
Materialmengen fest, der Einkaufer kauft das Materiał, 
die Kolonnon bohren, die Kolonnen nieten, und an 
der Baustello nimmt der Monteur dio Arbeit des Auf- 
richtena in die Hand. In  dom ganzen Gango ist niclits 
von lrgendeincr Bestimmung durch einen Stimmzettel 
onthalten. Dio Geboto der Sachlichkeit greifen Hand 
in Hand. (Lebhafto Zurufe linka: | Und so wird es 
auch bleibon!) Und wenn dann in den Bau das letzto 
Sehlufiglied eingcfiigt werden soli, Herr Abgeordneter 
Landsberg, und die schwierigsto Aufgabo kommt, dann 
w ird oline Betriebarat dio Erage benntwortet, w er das 
rcchten soli; allo Betriobsleiter und Arbeitor wissen 
das genau: dio gesehicktesto Kolonnc ist die des Mon- 
teurs Muller meinetw egen, und diese inacht die Arbeit. 
Das ist das Gesetz der S a c h lic h k e it  in  der 
W ir ts c lia f t . (Ernoute Zurufe links: Und so w ird es 
auch bleiben!) Wenn cs so bleibt, w ollen wir uns 
alle frcuon. Ich habe nur die groBe Befiirchtung, daB 
Sie sich irren, und daB es nielit so bleibt, und dann 
worden Sie es also m it mir bedauern, daB dieses Ge
setz gekommen ist. (Zuruf bei den Soz.) łlerr Ab
geordneter Landsberg ruft mir zu, ich solle doch an 
die Yernunft glauben. Ich tatę es gern, wenn nicht 
der ganzo Gang dor Ereignisse es einem so schwer 
machte, an den Sleg dor Vernunft zu glauben. (Leb
hafto Zustimmung rechts.) Lassen Sio mich noch dieses 
Bild zu Ende bringen! Ueber dem Ganzen stoht der 
Leiter, und die Kunst dor Betriebsfuhrung macht os, 
daB diosos harmonische Wirken moglich ist. Das 
mochto icli hier einmal kraftig unterstreichen. Be
triebsfuhrung ist keine Wissenschaft. Auch Theoretiker 
dor biirgerliehen Kreise, auch aus meinen eigenen 
Ereisen pflegen das Schlagwort von der wissenschaft- 
lichen Betriebsfilhrung in dio Welt zu bringen. Ich 
kann wohl m it der Wissenschaft die einzelnen Funk- 
tionen ergrunden, aber das Zusammenfasaen der ein
zelnen Eunktionen zur gesamten Betriebsfuhrung ist 
oine Kunst, war eine Kunst- und wird eine Kurist 
bleiben, fur alle Zeiten! (Lobhafte Zustimmung bei der
D. V.; Zmuf links!) GowiB, auch Kunst dor Pcrsonen- 
bchandlung kommt nielit in allerletzter Linie in Be- 
tracht. (Zuruf bei den U. S.: Diese Kiinstler!) Sio
waren nicht schlecht, das zeigt der cinstigo Aufschwung 
unserer Wirtschaft. Dieser Gang der Wirtsehatt bringt 
noch etwus anderes mit sich: er teilt sachlich scharf 
die Eunktionen iiir dio Wirtschaft in Gruppen. Der 
Arbeitnehmcr ist in erster und letzter Linie die Aus- 
fiihrung der Arbęit, fiir das Handwerklicho saehyer-

stiindig, dor Arbeitgebor ist in letzter und erster Linio 
fiir die Leitung des Betriebes sachyerstandig, und diese 
klaren Eunktionen, die dio natuiiiehen Gesetzo der 
Wirtsohait yorschreiben, wollen wir uns nicht- ver- 
wischen lassen, erst recht nicht durch ein politisehos 
Betriebsriitegesetz.

Es liegt mir forn —  und ich hoffc, Sio glauben 
mir einmal personlich — , irgendein Wort gegen -

d ie  b e r o  &ht i g t  e A r b e i to  rb  o w e g H n g 
zu a p r e c h e n .

Die habe ich seit langera anerkamit und erkenno sio 
gern jetzt von neuem hier an. Aber dieso berechtigte 
Arboiterbewegung darf nicht dazn fiihren, der einen 
Seite doB Arbeitorprozesses, niimlich der Arbeiterschaft, 
Reclito Ober dio andero Seite, niimlich die Arbeit- 
geberschaft, zu geben, (Sehr gu t! rechts.) Wenn Sie 
sich einmal die lieiBumstrittenen Paragrapben des Bo- 
triebsratcgcsetzoi anschcn, dann werden Sio mir recht 
geben mtissen: os handelt sich nicht darum, irgend- 
welehe wirtschaftlichon Reehte fiir dio Arbeitnehmer- 
oeito festzustellen, sondern es. sind Kontrollrechte, die 
man dor Arbeitnehmerseito iiber die Arboitgeborsoite 
goben will. (Sohr richtig! rechts.) Der Herr Abg. 
Schieie hat yorliin sehr richtig, wenn ich nicht irre, 
Kaliski zitiert, daB dieses Gesetz e in  Horcher- 
und  Lausehergesetz wird, und Kaliski steht ja 
Ihnen (zu den Soz.) nahe, nicht uns. Und woiter. 
Diese borechtigto Arboiterbewegung, die ich anorkenne, 
und dic zu meintm Bedauern nicht friiher gefórderf 
worden ist (Hort! liort! bei den Soz. und bei den
D. D.), ist jetzt anerkannt. Sio ist zu meinem Be- 
dauem nicht friiher umgeleitet worden. (Sohr wahr! 
links.) Ich will Ihnen aber sehr gern die Griinde da- 
fiir nonnen: cs ist die u n s e lig e  V c rq u ie k u 'n g  
dor b e re c lit ig te n  A rbe ite rb ew e g ung  m it  den 
u n b o re ch tig te n  E o rd e rung en  der soz ia ldem o-  
k ra tise ho n  W ir ts c h a fts th e o r ie , d io  una das 
Z usam m e narb e ite n  u nm og lie h  g em ach t b a t. 
(Lebhafto Zustimmung rechts..—  Zuruf von den Soz.)
—  Ach, Herr Kollego Landsberg, die sozialdemokra- 
tiseho Wirtschattstheorio war wio d ie  g anzesoz ia l-  
d em ok ra tisch o  Lohro  e ine Lehre  der Ver- 
n o inung . (Sehr richtig! rechts.)

Sio haben alles yerneint. Sie haben die Staats- 
o rd nung  v e rn e in t und wollten statt der Monarchio 
die Bepublik, Sio haben dio W ir ts o h a fts o rd n u n g  
y e rn e in t und wollten statt des Privatkapitalismus den 
Fiskalismus. Sio haben die A r b e i t s o r d n u n g  ver- 
n e i n t  und wollten an Stelle des Zusammenarbeitcns 
aller die Diktatur des Proletariats. (Lebhafto Zustim
mung rechts.) Um dieso Tatsache kommen Sio nicht heruni, 
und diese Tatsacho hat uns seit langcm ein Zusammen- 
arbeiten mit Ihnen so auflerordentlich ersehwcrt, (Zuruf 
von den D. D .: Sie haben alle Gewerkachaften unterdr uckt!) 
Sie werden doch auch nicht bcstreitcn wollen, daB die 
Lohro des Klassenkampfes, in dio Wirtschaft uberfiilirt, 
auch das Zusammenarbeiten mit einer groBen Organi- 
sation, dio den Klassenkampf auf ihre Eahno goschrie- 
ben hatte, unmoglieh machte. Ich hoffe, gerade bei 
den biirgerliehen Parteien hierfiir ein yolles Verstand- 
nis zu finden. (Beifall rechts.) Meine Herrcn, ich 
fiirchte, daB dieses MiBtrauert, das aus der Betonung 
der von mir gesehilderten Griinde nun einmal in die 
Wirtschaft hineingetragen w orden ist, nicht durch diesoB 
Gesetz lierauskommen wird. Ich darf an dieser Stello 
noch einmal auf den Artikel der „Sozialistisehen Monats- 
hefto" zuriickgreifcn, wo es sehr richtig heiBt:

Aber alles, was ais Recht der Mitbestimmung 
auf dem Gebiete der Produktion in dem Betriebs- 
rategeSetzentw urf ontlialten ist, beriihrt niemals emst- 
lich den Kern einer Mitfiihrung der Produktion, 
sondern tragt im wesentlichen den Charakter dor 
Belastigung der Betriebsleitung. (Hort, hórt! rechts.) 
Am Endo wiiro auch daa in den Kauf zu nehmen,
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wenn dabei etwas ErsprieBliches fiir die Arboiter 
und Angestellten herauskiime. I)och das wird nicht 
eintretćn, weil dns Resultat keino StSrkung prodnk- 
tiver Leistungen sein kann und deshalb auch im 
giinstigsten Falle die Stellung der Arboiter und Au- 
gostellten nicht verbessern kann.

Mir seheint es doch sehr beachtenswcrt, daB eine 
sozialistiBclie Zeitschrift eine solche Ausfiihrung vor 
wenigcn Wochen gemacht- hat.

•Meine Herren, dieses MiBtrauen, das wir aus der 
Wirt-ichaft horaushaben wollen, liegt vielleicht auch 
unbewufit. im § 1 des neuen Bctriebsrategesetzes, w o 
Sie immer davon sprechen, die Recht© der Angestellten 
und Arbeiter dem Arbeitgober „gegenubcr“ festlegen 
zu wollen. „Gegeniiber!“ W it waren der Meinung, 
daB wir m it dem neuen Gesetz, wo die Reclito dor 
Arbeitorschaft in die Wirtsehaft eingefuhrt werden 
sollen, ein Zusammcnurbeiten, aber nicht ein Gegeniibor- 
arbeiten erreichen wollen. (Zurufo von den Soz.) —  Es 
liangt von uns nicht ab, das wissen Sio besser ais ich.

Meine Kamen und Herren! Das sind Grunde all- 
gemeiner Natur! Aber ais Wirtschafter erschoint mir 
der wiehtigste Grund der, daB m it diesem Gesetz nicht 
das erreicht wird, was wir allo wollen, namlich die 
Hcbung der Produkt ivitiit unserer Wirtsohaft. Sie 
mogen Wirtschaftśprogramme aufstellen, wie Sie wollen, 
sie sind alle zum Scheitern verurteilt, wenn sio gegen 
das Elementargesetz einer jeden Wirtsehaft yerstoBen, 
gegen dio Verbesserung des AYirkungsgrades dci Wirt- 
schaft. Sio bringen durch dieses Gesetz Reibungs- 
flachen iu die Wirtsehaft hinein, dio alle, Arbeitnehmer 
und Angestellte, aber auch Arbeitgeber zwischen ilircn 
Widorstanden zeriuahlen, zermiirbon konnen. Unter- 
schatzeh Sie nicht den 

Z o rm iirb ung sp ro ze B , der schon heu te  in  d io  

W ir ts e h a f t  e ingezogen  is t! 

Untcrsehatzen Sie nicht die Bedeutung, wenn heute 
Tag fiir Tag, Woclie fiir Woche —  der Herr Arbeits- 
minister Schlicke hat das vorhin von seiner cigenen 
Person sehr treffend ausgefuhrt sich Verhand!ung 
an Ycrliandlung reiht, wenn fortwiihrend unsere besten 
Kriifto in Verhandlungon sitzen miissen, statt sich um 
die Produktion zu kummern. Diese indirekten Ein- 
w irkungen des Betriobsrategesetzes schlage ich in ihrer 
sehiidliehen Wirkung personlich leider sehr hooh an, 
w eil ich da aus eigenster Erfahrung sprceho.

Boi dieser Gelegenheit muB ich auch einmal den 
„Vorwarts“ zitieren. Er sagt in einem Loitartikel:

„Und wenn wir auch mit 'unseren Methoden 
immor noch weit bessero Ergebnisso crzielt haben 
ais die Bussen, so seheint dieser Unterscliicd doch 
nur da zu sein, um zu zeigen, daB keine Methode 
sozialistischer Regierungen aus den Trummerieldem 
Europas ein Paradies lieryorzuzaubern imstande 
sein wird."

Im  ahnliclien Sinne iiuliert sich der vorhin schon 
zitiertc Kaliski, wenn er sagt:

„ In  allen den KomproniiByórhandlungen iiber 
das Betriebsrategesetz ist das Ziel einer Steigorung 
der Produktion unserer Wirtsehaft vollig in den 
Hintergrund getreten. Man macht die Frago der 
Produktion zu einer Angelcgenheit der Klassen- 
interessen und iibersieht auch bei den Streiks immer 
das Mitbestimmungsrocht der Arbeiter und Angc- 
stellten bei Einstellungen, das gerade bei der Ueber- 
nahme der vol]en Verantwortung der Arbeiterklasse 
fiir die Produktion aui die Auaschaltung jeder die 
Produktion gefahrdenden Faktoren pcinlich beaóhtet 
werden muB,“

Also auch hier die Fureht, daB das Betriebsrategesetz 
unproduktiv wirken konnte!

Derselbe „Vorwiirta“ hat einige Tage vorher aus- 
gefiihrt, wir seien iiberorganisiert, und dieso Ueber

organisierung lahmo unsero ganze Wirtsehaft, eine Tat- 
sache, die wir wohl alle unterstreichen konnen. Haben 
Sie sich einmal ein Bild davon eomaeht, was mit dem 
neuen Betriebsrategesetz fiir eine Organisation in unsero 
Wirtsehaft einzieht? Es ist ja schwer, aus der yorhan- 
donen Statistik die Zahlen richtig zu erfassen, weil 
diese weit zuriickliegen. Ich gehe aber nicht fehl, 
wenn ich schiitze, dafi nach Annahme dieses Gesctzes 
500 000 bis 600 000 Mitglieder der Bctriebsrate in dio 
deutsche Wirtsohaft einziolien werden. (Hort, hort! 
reehts.) Fur den Kohlenbergbau, kann man rechneu,' 
wieviele Bctriebsrate gebildet werden: es sind 10 000 
Mann. Wenn dio Tatsajho weiter um sich greift, wic 
yorher der Herr Abg. Schicle betonte, daB dioso

B c t r ie b s r a t e  d ie  p r o d u k t i v e A rb e it]  

a b lo h n e n

und in Zukunft sich nur ihren Betriebsnitepflichton 
widmen w ollen, dann bedeutet das, daB 10 000 Berg- 
arboiter der produktiven Arbeit entzogen werden. 
(Sehr richtig! reehts. — Zuruf von den Soz.: Wcpn!) — 
Ja, Herr Abg. Landsberg, im Woston ist ganz allgcmcin 
dic Tatsache zu verzcichnon, bis aut ganz wenige 
Schachtanlagen, daB dic Bctriebsrate dio Schachto nicht 
weiterbofahren. Das ist. doch nicht zu bezweifeln. 
(Zuruf von den Soz.: Sio vorsehen aber audi dic Aul- 
gaben eines SicherheitsmanneB!) Ich kommo gleich 
darauf. Ich wollte gerado den Punkt noch einmal 
hervorhobcn.

Wenn ich noch oinon Augenblick dabei bleibcn 
darf. 10000 Arbeiter im Bergbau der produktiven Ar
beit entzogen, d. h. einen Fordorausfall von 1,8 bis 
1,8 Millionen Tonncn jiihrlich, das wiiro etwa der Be
darf, den die Industrie in Wiirttemborg, Badon und 
Hessen zurzeit hat. (Hort, ho rt! reehts.) Man wiirde 
aber — jetzt kommo ich auf Ihren Zwischenruf zuriick — 
diese Tatsache selbstyerstandlich in den Kauf nehmen, 
wenn man die Uebcrzeugung hatte, daB bei dem Be
triebsrategesetz das erreicht werden wiirde, was Sie 
hoffen: eine Stiirkung des Pflichtgcfulils der Arbeiter 
und eino Riiekkehr zur festen produktiven Arbeit.

Aber, meine Damen und Herren, wird dieses 
Pfiichtgefiihl der Arboiter nicht gerade durch dieses Be
triebsrategesetz noch wesontlich geschmalcrtf Wird nicht 
das Schlagwort heute gerade aus sehr yielen Kreisen 
dor jetzigen Arbeiter- und Betriebsrate yerbreitet, was 
liingst abgctan sein solltc: Arbeit ist Ware? Es war 
oin Schlagwort, davon werden Sic ■ mit mir alle iiber- . 
zeugt sein. Denn A rb e it  w ar in  D eu tsch lan d  in 
e rs to r und  lo tz to r  L in ie  e in  T e il des Lebetis 
und  n ic h t  dor sch le ch te s te  T e il des Leben*. 
(Zuruf Ton den Soz.)

leh liabe Ihncn yorhin gesagt, daB fruher uberall io 
Deutschland Arboitsfreude herrsehte; das stcht fest, das 
worden Sio m it keinem Zwischenruf aus der Weit schnffen 
konnen. Wenn aber heute dieses Pfiichtgefiihl sowcit 

gesunken ist, daB in den Zeiten der hochsten Not, wic 
bei der Ilochwasserkatastrophe in Koblenz, ais dieLcbens- 
mittel, die doch heute den wichtigsten Bestand bilden, 
in Gcfahr stunden, von den Hochflutcn weggerissen z“ 
werden, dio Arbeiterschati die Arbeit erst ausfufea 
wollte, wenn ihr ein Stundenlohn von 25 J i am Tagc 
(Hort! hort! reehts und bei den D. I).), 35 J i Stunden- 
lohn fiir die Nacht und 50 J i Stundenlohn fiir den 
Sonntag zugebilligt wiirde! (Hort! hort! reehts und 
bei den D. D.) —  das ist iioffcntlich ein ganz Ter- 

einzeltes Symptom, ich w ill es auch nur a i s  solchcs 
hier anfiihren —  ich sage mir nur: miissen wir da nicM 
alle bestrebt sein, diese Art der Arbcitsauffassiu>S 
wieder herauszubringen? (Sehr richtig! reehts und bw 
den D. I).)

Und miissen wir niclit alle bestrebt sein, dahin za 
wirken, daB der hohe ethische Wert der Arbeit, daB 
dic Freude an der Arbeit in uuserem deutschen 
wieder eintritt? Erst die Freude an der Arbeit gibt
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dor Arbeit auch die Kraft, wie ich vórhm schon au-s- 
fiihrte, daB sic berechtigt ist, einen Teil unscres Lcbcns 
auszumachen.

Meine Damen und Herrcn! Das Bctriebsriitegesolz 
ist nach der Mittcilung des Herm Abgoordneten Wćin- 
bausen —• und es hat mich sehr gefreut, das heutc 
hier zu lioren eine riickstandige Hinrichtung gegon- 
iiber dera Gang der Wirtsehaft, dio inzwiśchen weiter* 
gegangen ist. Er hat hier ausgefiihrt, daB dio

B ild u n g  dor A rbo itsg em e in scha f ton 

schon einon Schritt iiber (iiesca Betriebsrategesetz hinaus 
ist. Wenn das der Kall ist, wenn er mit uns der Mci- 
nung ist, daB dio Arbeitsgemeinschaft eine vollendetcro 
Heranziehung der Arbeitnchmerschaft und der Ange- 
stelltenschaft. im WirtaciiaftsprozeB ist, dann, meino ich, 
dann sollten wir dooli geradc hier mit aller Macht tulu 
bcmilhen, d ieses Gesetz zu einem  T e il der Ar* 
be itB gam e inscha ften  zu m achon (Sehr riehtig! 
rechts), und nicht mit diesem Gesetz den Arbeitś- 
gcmeinschaftcn Yielleieht den TodesstoB zu versetzcn. 
(Sehr gut.! rechts.)

Der Herr Arbeitsrninistor Schlicke hat ausgefiihrt, 
die Durehbildung dor Ąrbeitsgemeinsehaften wBre noch 
nicht su weil gedieben. Da bedauere ich, dem sonst- 
in Fragen der Arbeitsgemeinschaft sehr sachkundigen 
llerrn Minister widorspreohen zu miissen. Natiirlich 
hat es iiber ein Jahr gedauert, bis diese gewaltige Or- 
ganisation sich entwickeln konnto. Aber heute sind 
iiber das ganze Reich der Wirtsehaft, d. h. von Industrie 
und Gowerbe, jedenfalls 14 groBe Z en tra larbo its-  
gem einschaften  verteilt, die das ganze Gebildc der 
Industriewirtschaft umfassen.

Meine Damen und Herron, es freut mich, hier 
feststellen zu konnen, daB das A rbe ite n  in  d iesen 
A rbo itsg e m c in scha ftcn  v o rb ild l ic h  ist. Dort 
wird produktive Arbeit geleistet- von beiden Seitcn, 
und die Arbeit, die dort geleistet wird, zeigt sich in 
einem auBerordontlich guten Zustand derjenigen In- 
dustriezweige, wo wir die Ąrbeitsgemeinsehaften oin- 
gofiihrt haben. Es is t ko ili Z u fa l l ,  daB z. B. d io  
G ro B e ise n in d u s tr ie  des W estens b ishe r  iibor- 
h a u p t  von jedom  S tro ik  y e rscho n t geb lio ben  
ist. (Hort, bort!) Es wird vielleicht don Henn Abg. 
Henke interessieren, wenn ich dabci eino kloino Tat- 
sache cinschiebo. Zu den Leitern der wcstlichen Be- 
triebe kamen die Obmanner der Betriobsriite —- bis 
auf ganz wen.igo Ausnahmen Anhangar der Unab- 
hangigen Partei und der Kommunistischcn l ’artei — 
und baton, ob es nicht moglich sei, an den Sitzungen 
dor Arbeitsgemeinschaft teilzunehinen. (Hort, hort!) 
Ich habe ihrieu erwidern miissen: das konnen w ir 
nicht machon, da dio GowerksOhaftcn, mit denen wir 
dio Vereinbarung getroffen haben, dafijr zustandig sind. 
Es war aber nicht schwer, mit den Gewerkschaften 
eine Einigung iiber das Zusammenarboiton zu erziclcn, 
und s e it  M ona ten  s ind  d ie  Y e rtre tc r  lh r o r  (zu 
den  U. S.) P a r to i, d io  V e rtre to r der Komnsu- 
n is tis eh en  P a r te i m it  uns in den Arbeits-  
gem einschaften . (Hort, bort!)

Ich freue mich, vcrzeichneh zu konnen, daB wir 
es in diesem ZuSammonarbeiten fertiggcbracht; haben, 
dio Herrcn zu iiberzeugen, daB der Gang dor Wirt- 
sehuft, wic er jetzt gcht, riehtig ist und daB es keinen 
Zweck hat, die Wirtsehaft zu revolutionicren. (Sehr 
riehtig' rechts.)

Das mogen nur einzelne Stimmeu sein, aber ich 
habe dio Hoffnung, dali wir in diesom paritatischcn 
Zusnmmcnarbeiten allmahlich die groBe Masse davou 
iiberzeugen konnen, duB die deutsche Wirtsehaft nicht 
schlecht gefuhrt war, daB sic vor allem dio Intcressen 
der Arocitcr und Angestellten slets in weitaus gróBerem 
Maile gewalirt hat, ais das vielleicht in Zukunft nach 
dem Betriebsrategesetz moglich ist. (Hort! hort! bei 
der D. V.)

Meine Damen und Horrcn!

D io  W ir ts e h a f t  is t  e in  o rgan isehes  G e b ild e . 
Sio haben sich fiir dio Politik im Laufe der Jahro 
Organisationon geschaffen,' dio wir ja hier in don Par- 
lamenten sohen. Die Entwicklung der Wirtsehaft ist 
anderc Wego gegangen. Sie hat sich auch Organisationen 
geschaffen. Sio wissen, wir haben V e r k a u f s v e r bfi n d e
—  Sic pflegcn sio Syudikato zu nennen — , wir haben 
soziale Vorbiindo, dio ArbeitgeberverbSnde, wir haben 
Wirtschaftsverbande, und dieses organisierto Wcsen hat 
oben zum groflen Teilo mit dio Leistung unserer Wirt- 
schaft hcr»orgebracKt.

Auch hier war cs mir sehr interossant, in einem Lcit- 
artikel des ,,Vorw5rta“  ein Loblied auf das deutsche Wirt- 
schaftsleben zu losen. Es wird zunachst ausgefiihrt, daB. 
os ein Irrtum ware, anjunehmen, dafl dio kapitalistisehe 
Wirtsehaft vor dem Zusammenbruch stehe, und der 
Sehroiber fiihrt dann fort:

In don Gesehaftsraumen der Unternehmerver- 
bando fand ein fruchtbar orpanisierter Erfahrungs- 
austausch statt. In den wissenschaftlichen Fachver- 
oinen wuBtc man mitoinander und voneinander iu  
lctncn. Dio kapitalistischo Wrissenschaft. in den Teeh- 
nischcn Hochschulen und den Handelshochschulen 
schuf dio geistigen Arbeiter. Dio Bourgcoisio war 
durohaus noch nicht am Endo ihres Łatoins angelangt,' 
und darum schon wir heute in diesem Lager eino 
Fiillo von Intelligenz und schaffenden Kr&ftcn, die 
lahig sind, unsere Wirtsehaft zu fiihron und wirt- 
schaftlich liihrendo Arbeit zu leiston. (Hort! hort! 
bei der D. V.)

Ich freue mich dieser Erkenntnis in einem Artikel 
des „Vorwarts“ iiber das guto Arbeiten unserer organi- 
sierten Wirtsehaft und weil ich weiB, daB diese Wirt- 
schaft gut organisiert ist, weil in allen Lapern Stimmen 
laut wurden, dio davon sprechen, dio Organisation 
weiter auszubauon, weil iibcrall das Bestrcbcn vorhanden 
ist, die Entpolitisierung —  man wurde richtiger sagen 
d io E n t p a r t e i p o l i t i s i e r u n g  —  dor W ir tse h a ft 
vorzunehmon, darum sollten Sio m it uns den Gedanken 
vcrtreten, dieses Bo t r i  e b s r a  t egose t z e in e n  T e il  
d ie s e r  O r g a n is a t io n  w o rd e n  z u la s  sen. In 
dieser Richtung sind auch sonst Stimmen laut gcworden. 
Kaliski ist wiederholt zitiert worden. Ich nenno weiter 
B e r n h a r d ,  Martin S p a h n , H u g e n b o rg , W is s e l l ,  
G o t h e in ;  sio sind allo Vertreter der Richtung, daB 
man dio Wirtsehaft von der Partoipolitik befroien muB. 
(Zuruf von den Soz.) —  Wenn Sic darin mit mir einig 
sind, dann begreife ich nicht, wio Sie diesem Gesetz 
zustimmen konnen.

Meine Damen und Herrcn! Wenn diese organisierto 
Wirtsehaft we.torlauft; dann wird cs sich von selbst 
orgeben, daB ahnlich wie den politischen auch den 
wirtsćhaftlichen Organisationen ein Selbstbcstimmungs- 
recht gegeben werden muB. Dio Bildung von Selbst- 
verwaltungsk6rpern in der Wirtsehaft. ist im groBcn 
und ganzen emgelcitet. Sehr wiehtige G iuppcn— ich 
nonne nur Chemio, Papier, Metali, dio Kohle —  haben 
ja bereits dio Regelung ihrer wirtschaftlichcn Intercsse- 
in SelbsMrerwaltungskorpern yorgcnomnien. Wir bc- 
dauern nur, dali die Regierung diesen Selbstverwaltungs- 
korpern das Reeht der Selbstbcstimmung immer noch 
Yorentlialt, daB sic dio Giiltigkeit der Beschliisse, die 
doch meistens einstimmig gefaBt werden, nun doch 
noch roń dcm Ycto des P.eichswirtsehaftsministeriums 
abh&ngig Jnacłit’. Ich soliło meinen: wenn wir den 
Mut haben, uns zur Selbstvcrwaltung zu bekennen, dann 
miissen wir auch dio SclbstyerwaHung ais solche in 
Kraft tretćn lassen.

Nun hat der llcrr Arboitsministcr Słhlicke vorhin 
davon gesprochen, dali die wirtsćhaftlichen Organisa
tionen der Arbeitnchmer noeh nicht goniigend durch* 
gebildet seien. Dem muB ich widorspreehen. W ir haben 
den Reichsverband der deutschen Industrie, wir haben
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-den ReichsausschuB der Landwirtschaft, aud i im Han
del sind die Zentralverbiindo im groBen ganzcu durch- 

, gefiihrt. Die Arbcitnehmcrgoite hat sich boruflieh seit 
langem in den Gewerkschaften organisiert. Liegt es 
nun nicht nahp, daB diese so organisierto Wirtsehaft 
zuiammojitritt, und

e in e n  A k t i  o n s a u s s c h u B  d e r  B o r u f s s t a n d o  

■sehafft? Wenn Sio wollon, neńtjon wir ihn Reioliawirt- 
«chaftsrat, kann sieli aus diesem AktionsausschuU der 
schaffenden Stiinde auf Grund des Art. 165 der Ver- 

-fassung der Reichs wirtsehaftarat entwickcln. Aber wenn 
ich mir die Vorlage der Rcgierung zum proyisorisćhen 
Reiehaw irtachaftarat anselie, bekomme ich groBe Be- 
denken, ob das Ziel, das wir mit dem R e ie h a w  ir t-  

. a o h a  f  t  a r a t verfolgon, in fcrster Linie dio Produktion 
zu steigern, erreieht werden kann.

Meino Damen und Herren! Es ist doeh ein Irrtum, 
wenn man annimmt, daB Konsumenten dauernd in tlie 
Verbando cingeglicdert werden rnuBten, wo Produktions- 
politik getriebon wird. Glnubjn Sio mir, dio beste Kon- 
sumontenpolitik, der beste Ścliutz der Konsumenten ist 
immer und wird es bleiben: eine Steigerung der Pro
duktion. Sio konnen aber vom einzelnen Konsumenten 
nicht erwarton, diB er zum Bcispiel eine zeitwciligo 
Belastung, die notwendig ist, um spater die Produktion 
zu steigern, ais solehe hiunimnit und einsieht. Das 
muB man dom aaehyorstandigen Rat der Wirtsehaft 
iiberlasseh, der paritiitiscli zusammengesetz^. sein muB, 
wio das ganze organisierto System heute aus Arbeit- 

.gebern und Arbeitnchmern zusammengesetzt ist. Man 
mufl es diesen iiberlassen, festzustellen, daB oino vor- 
iibergeliendo Belastung notig ist, um spater erst reeht 
dio Freihoit und Brleichtorung der Konsumenten zu 
sehaffen.

Weiter: S in d  d o n n  seh  1 i eB 1 i o h n ie h t  w i r .  
a l l o  K o n s u m e n te n  des a n d  er n? Sind nieht ge- 
rado dio feineren, die weiterverarboitendcn Industrieii,

■ ob sio Metali- oder ćheraiseho Industrie heiBen, allo 
Konsumenten der Kohlonindustric, nieht Konsumenten 
dor Textilindustrio ? Ich nieme, schon in diesen Selbst- 
yorwaltungskorpern ist ein solcher Ausgleieh der Kon- 
aumenten und Produzenten gcschaffen, daB man wohl 
annohmen kann, daB grobo, plunipo VerstoBo gegen dio 
-Konsumentcnpolitik. die jeder verurteilen wird, iiber- 
haupt nicht rorkommen kiinnen.

Meino Damen und Herren! D  ie so s  S e h lu B  - 
g l ie d  d e r  O r g a n is a t  i o n d e r  W ir t s e ‘h a f t  is t 
o h n e  Z w o i f o l  in  d ie  A r b e i t a g e m e in s c h a f  - 
to n  go le g  t w o rd e n . Wiihrend Sio hier sitzen und 
iiber das Bctriebsratcgosctz beraten, ist der Gang der 
Wirtsehaft' — icli zitiere noch einmal den fienn  Kol- 
legen Weinhausen — s c h o n  d a r  ii b o r  h in w o g g e -  
s c h r i t ton .

Nun sagte der Herr Kollego WTeinhausen: Wenn wir 
dieses Gesetz an den Roiehswirtsehaftsrat zuruckver- 
woisen, bedoutet das eine Kapitulation dic9es Parlaments 
gegenubor dcm Roiehswirtsehaftsrat. leli bestreito das 
entschieden. Zunilchst gibt es iii Wirtschaftsfragen keine 
Kapitulation, in Wirtschaftsfragen ontscheidet dio Sach- 
lichkeit, und dann, meino Damen und Herren, wenn wir 

-der Meinung sind, daB wir, wio Herr Weinhausen aus-. 
fiihrte, schon etwas Besseres haben, sollten wir da 
nieht Yersuehon, das Betriebsiategesetz ais solehes einen 
Teil nieses Besseren werden 711 lassen ? Auch in Ihrem 
Lager (zu den Soz.) waren dio Moinungcn hieriiber frfiher 
ganz anders. Zum Beispiel hat der R o i c h a fc a n z lo r  
B a u e r  in dor groflen llede, die er auf Ihrem Partei- 
tag gehaltcn hat, klar zum Ausdruck gebracht: D io
B o t r ic b s r a t e  m u sae n  E in r ic h t u n g e n  de r  

-Go w e rk s c h a f  ton  “w o rd o n  ■; d e n n  os g e h t  n ie h t  
a  n , daB  je d e r  B e t r i c b s r a t i n s e i n o m B e 
t r  i o bo n a ch  s e in  om G u td u n k e n  s e h a l t o t  
u n d  w a l t  ot. Das unterschreibe ich ganz. Sie werden 
violleicht sagen: wie koninie ich dazu, die Gewerk-
■«chafton zu verteidigcn. Ja , meine Damen und Herren, 
m it  diesen Gew erksebaften haben wir vor mehr ais

Jahresfrist im freien Arbeitsvertrag dio Arbeitsgemcin- 
schaft gegriindet, auf diese Arbcitsgemeinschaft haben 
wir unsere ganzen Organisationen aufgebaut, und wenn 
Sie uns jotzt das'Betriebsrategesetz ais Fremdkorper 
in (licso Organisation hirieinschreiben, fiirchten wir, wird 
das gute Arbeiten, das bisber war, zuschanden gemacht. 
W ir fiirchten, daB mit. diesem Betriebsratcgcsetz ein 
Stórenfried inunsero wirtschaftlicho Organisation kommt 
(Sehr richtig! bei dor D. V.-P.), und das mochten wir 
vermeidcn, und insofern hat der Herr Kollego Wein
hausen ganz reeht. Von meinor Fraktion wird dement- 
sprecliend dor Antrag gestellt werden, dieses Gesetz zur 
Veroinbarung zwisehen den Arbeitgebern und Arbeit- 
nehmerorganisationen dem Roiehswirtsehaftsrat zu iiber- 
weison.

In  dem Aufruf, den die Rcgierung vor wenigen 
Tagon orlassen hat, ais sio sich gogen die streikcndcn 
Arbeiter wandto, heiBt es:

Ę j .g o h t  n i c h t ,  daB  go w is s e n lo a o  E le 
ni o n to  a u B o r h a lb d o r  O r g a n is a t i o n e n  dio 
W i r t s e h a f t s b o t r io b o  vo rn  i c h t  c n,

Das ist ganz unśore Meinung, es geht nicht, daB 
gewissenlose 'Klemente auBorhalb der Organisationen 
durch das. Gesetz in dio Lago -yersetzt werden kiinnen, 
durch den Botriebsrat dio Wirtsehaft zu zeistdren (Sehr 
richtig! roilits), und wcil wir diesen Satz. dor vor drei 
Tągeti hier von der Rcgierung in aller Oeffentlichkeit. 

gcpriigt worden ist, ais richtig anerkennen, wcil wir
* nur organisierto Elemente im Betriobsrate yertTeten 

selien wollon, darum. bitten wir Sie, unsercm Antr.ige
■ stattzugeben, das. BcWiebsrategesetz dcm Reiehsttirt- 
Rchaftsrat zu uborweisen, damit es wird, was es wer
den muB, wenn es-der Wirtsehaft forderlieh sein soli; 
ein Teil der organisiorten deutschen Wirtsehaft. (Lcb- 
haftes. Bravo ! bei der D. V.-P.)

Meino Damen und Herron! Ais vorhin von der 
Agitation der Arboitgeber gegen dieses Botriebsrategc- 
setz dio Redo war, sind hier heftigo Worto gefallcn,

' Sie -werden mir wohl zuseben, daB dio Miinncr, die 
seinerzoit die Wirtsehaft geschaffcn liaben, und die ais 
Sehopfer der Betriebe zu gleicher Zeit d io  Lchrer 
u n d  a u c h  d io  F r e u n d e  i h r e i  A r b e i t e r  wat
ro n ,  —  denn sio haben doeh dio Arbeiter aus dem 
Handwerks-Agrarstaato lierauageliolt und haben śie vor 
Jahrzehnten zur gowerblichen Arbeit erzogen —, auch 
fiir don Aufbau der Wirtsehaft niemals entbehrt werden 
konnen. Es ist hic/-, glaubo ich, vom Herm Kollcgcn 
Weinhausen ausgefiihrt worden, daB in diesen fiiliren- 
den Wirtachaftamannern s e h r  v io l  s o / .ia le s  Ver- 
B t i in d n is  z u f in d e n  i’st. Da nehmen Sio doeh bitte 
nieht an, daB diese Antrago, die Sie bitten, das Be- 
triobsratcgesetz nicht. in der jetzigen Faessurig auzuneh- 
men,aus irgondoiner Agitation,dio ungesund w aro, geboren 
sind. ( ila u b e n  Sio m ir ,  es is t  d ie  F u rc h t eben 
d ieser U n te rn  oh mersc. h a ft , daB dasB o tr io b s-  
r i i t c g e a e t z  n ie h t  d e n  E r  f o lg  h a l ,  don  Sie 
T o n  ih m  e rw a r to n .  W ir  w o l lo n  n ie lita  wci- 
to r .  a is  daB  d a s  B o t r io b s r a t e g c s c t z  cin 
T e il unsorer W ir ts e h a f t  und  k e in  Te il der 
P o l i t ik  w erden  so li. (Selir gut! bei der D. V.) 
Wenn Sio mit uns dahin eitiverstandcn‘ aind, dann "ciii 
ich nieht, warum Sie nicht das Betriebśrategesetz dem 
Roiehswirtsehaftsrat zur Yorberatung iibcrgebeti wollen.

Meino Damen und Herren! Organisation der TRn*. 
scliaft, tlas lieiBt Zusammenarbeitcn der Organisationen. 
damit aber nicht Ausaehaltcn des Organ satora — der 
Organisator wird seine achopferische Kraft innerUalli 
der Organisationen'behalten — , aber es heiBt Ein- 
g lie d e rn  der d eu tschen  W irtseha ft . in  e in  Ord- 
nungasyatom . Ich sehlieBo mit denl Worte eines der 
jiingston Pliilosophon, die in Deutschland erstandeii 
smd, mit dem Worte Spenglera : „D ou taeh tu ih
O rdn u n g !“ Lassen Sie uns Ordnung aeliaffen in w  
screr Wirtsehaft, dann brauchen wir vielleicht nicht z,J 
ycrzweifeln. (Lcbhaftor Beifall boi der D, V.)
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Profestor der Chrmie an der Bergakademie Frei- 
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Die technischo Gasanalyse hat in den letzten 25 Jahren 
seit Erscheinen von Winklers Lelirbucli groBe Fortschritte 
gemacht. Trot/.dern hat es nur sehr wenige Lehrbiicher ge- 
geben, dio einerseits nur das praktisch Brauchbare, in 
der Technik Vcrwendbare, im Auge hatten, anderseits 
aber stets fon den Ergebnissen neuester Forscliungen 
Cebrauch inachten. Bei Winklera Werk ist dies immer der 
Fali gewesen. Sehr begruBen kann man deshalb, dat! 
O tto  l ir  u nok , auf Altbewahrtem ftiBend. dem Wunsche 
des Verstorbenen entsprechend, nach 18 Jahren eineNeu- 
auflage des Buches hat erscheinen lassen. Dor Eisen- 
hiittenmann. wird hierbei mit an erster Stelle stellen.

Vollkommcn unterschreiben mochten wir das, was 
der Verfasser in seiner Einleitung uber das Verhiiltms der 
Genauigkeit zum Bcdfirfnis schrieller Ergebnisso im Be- 
t riebc sagt. Er weist darauf Mn, daB im Betriebe in den 
meisten Fiillen diegroBte Genauigkeit wcrtlos wird, wenn 
die Ergebnisse nieht reehtzeitig vorliegen. Anderseits wird 
es trotz der Vcreinfacliung dor Untcrsuchungsverfalircn 
stets notwendig sein, dereń Genauigkeit zu prufen oder 
sieh wenigstens von dereń AusmaBc eine Vórstellung 7,u 
machen. Wir miissen uns eben vor Augen halten, daB dio 
Gasanalyse insofern eine ganz besondere Stellung unter 
den Analysenarten einnimmt, ais meistens die im Betriebe 
an Ort und Stelle Yorgenommoncn Untersuchungen eine 
Nachprufung niclit meiirzulassen. unddaB dort eineWieder- 
holiing der Probcnahme unter vollstiindig gleichen Be- 
dingungen in den scltonsten Fiillen moglich ist.

Ein Bliek auf das InhaltSYcrzeiclmis des Werkes zeigt, 
daB Brunck es im allgemeinen bei der Einteilung fruherer 
Auflagen belassen hat. Tmmerhin finden wir einige Acnde- 
rungen. Die Bestimmung fester und flussiger Beiinengun- 
gen ist, ais nicht zur ligentlichen Gasanalyse gehórig, 
gleieh im ersten Abselinitte mit Yorweggcnommen. Das, 
was iiber die Absorptionsmittcl im allgemeinen zu sagen 
ist, ist ais ein besonderer Teil des Abschnittes uber Ab- 
sorptionsmittel den Yerschiedenen Verfahren vora«sge- 
schickt. Bei der eigcntlichen Beschreibung der titri- 
metrischen Bestimmungsarten des absorbierbaren Gasbe- 
standteiles sind die beiden Falle, daB der nicht absorbierte 
Teil oder das Gasyolumen gemessen werden, neuerdings 
nicht noch cinniaf besonders in Abselinitte getrcnnt. Die 
Verbrennungsverfahrert finden wir jctzt in einem besondern, 
dem yierten Abschnitte. Die Einrichtung des Arbeits- 
raumes ist an letzte Stelle joriickt. Neu aufgenommen 
ist das Botameter, das zum Messen der Ln der Zeit- 
einheit durehstromenden Gasmenge dient, gewissermaBen 
entsjjrecliend dem Amperemeter in der Elektrotechnik.

Im Anhang ist an Stelle einer Tabelle der Verbren- 
nungswarmen, die mit dera Inhalte des Buelies ja auch 
nur in losem Zusammcnliange stand, eine Korreklions- 
tabelle fur Barometerablesungen eingefugt.

Wir finden also zuerst die Angaben iiber Probcnahme, 
alsdann im zweiten Abschnitt eine Beschreibung der ver- 
schicdenen Arten das Gas zu messen; im dritten Abschnitt 
sind erst die Yerschiedenen Yerfahren und die zugehorigen 
Apparate im einzelnen beschrieben, denen im Yierten Ab- 
sehnitt, wie schon erwahnt, die Verbrennungsverfahren 
folgen, wahrend im fiinften die Einrichtung des Arbeits- 
raumes beschrieben wird. Im  einzelnen mochten wir hierzu 
das Folgende bemerken:

Dic bloBe Bezeichnung „Normallosung" fiir Titer- 
flussigkeiten, von denen 1 ccm 1 ccm des betreffenden 
Gases chcmisch zu binden vermag, kann leicht zu Irr- 
tumem AnlaB geben, besonders allerdings, wenn sic auBer-

hall; einesgasanalytischcnBuchesgebraucht wird. Aii vielen 
Stellen finden wir deshalb ja auch den zwećkentsprechen- 
den Ausdruck ,,gasnormal“ angewandt. Abrr seibst'an 
Stellen, wo ”VlO normal“ und „gasnormal“ unmittelbar 
hintcrcinandcr stehen, diirfte os nicht sofort klar 
sein, was gemeint ist, besonders, wenn kurz danach ,,gas- 
normalc Losung“ und die „in der MaBanalyse gebrauch- 
liche '/ ,0-NorJnalldsung‘l gegcniibergestellt sind. Wir sahen 
deshalb lieber uborall die Bezelchnnng „gasnormal". 
Darauf, daB an <lfe Ergćbnisse der Vcrbrcnnungs- 
analyse, besonders im Orsatapparat, aber auch im a l l 

gemeinen immer dort, wo bei ilinen nicht die allergroBten 
VorsiehtsmaBregcln angewandt sind, nicht allzugroBe 
Anfordcrungen gcstellt werden durfen, >st m it groBer Be- 
reehtigung hingewiesen wortlcn. Seibst gute Ueber- 
einstimrnungen durfen nicht zu allzu gro Bem Vertrauen ver- 
leiten lassen, da die B’ehler sich Y ie lfa c h  gleichblcibon, 
ein Umstand, der wenigstens vergleichbare Ergebnisse 
zuliiBt und damit allerdings der Pr.ixis Y ie lfa c h  selion dien- 
lieh sein mag, Von den Angaben, die den in der Praxis 
leicht Y O r k o m m e n d e n  Fchlerąuellen entgegenarbeiten 
sollen, ist insbesondere der Hinwcis auf die Notwendigkeit 
der Ablosung erst nach Yollstiindigem ZusammenflieCcn 
der Fliissigkeiten in den Buretten zu nennen. Auch dio 
angefuhrte Tatsache, daB der Priifung der Gasgcrite bei 
der Gasanalyse vielfacl» zu wenig .Wert beigelegt wird, 
verdicnt sehr der Erwiihnung. Dies ist nicht nur bei 
den Buretten usw. der Fali, sondern auch bei den Gas- 
messern. Bei dem, was uber die Eichung der Gasmesser 
gesagt ist, hatten wir gerne einen Hinweis darauf gesehen, 
daB sie stets in nicht allzugroBcn Zwischenraumen zu 
wicderholen ist, da trotz aller VorsichtsmaBregcln bei den 
Eichungen nicht unbedeutende Schwankungen ihres 
„Faktora" festgestellt werden. Wenn diese auch nicht. 
ohne weiteres zu erklaren sind, so wird doch jeder, der 
vicl .mit Gasmcssern arbeitet und sie fortgesetzt pruft, 
dieselbe Erfahrung machen. An gleicher Stelle hatte 
viclleieht zweekmaBig eine Einstcllvorrichtung, beruhend 
auf den am Bandę eines klcincn Trichters sieli bildenden 
Meniskus, wie sic an den Gasmessern zum sclbsttatigen 
Kalorimetcr von Junkers angebracht ist und eine sehr 
genaue Einstellung crlaubt, Erwiihnung finden konnen. 
Bei der Besprechung der Bestimmung fester und flussiger 
Beimengungen im Gase sind Bcispiele aus den verscliie- 
densten Gebieten angegeben. Fiir unsere Zwecke warc 
die Angabe einer guten, bewiihrtcn Einrichtung, um RuB, 
Teer und Wasser im Gencratorgas zu bestimmen, sehr cr- 
wunscht gewesen, wenn sich ja auch in den Y e rs c h ie d e n e n  

Laboratorion hierzu m it der Zeit besondere Einrichtungen 
herausgebildet haben mogen. Es handel! sich in diesem 
Falle flaruni, eine Abkfihlung vor Eintritt des Gases in 
die Apparatur nach Moglichkeit zu vermeiden, nicht zu 
kleine Mengen eines mit rielitigen Gehalten abzweigenden 
Gasstromes zu erhalton, bei einerseits genugender Dichtig- 
keit der Filter doch cin zu baldigcs Yersagen des Durch- 
ganges zu Ycrhindern, und dic spatere Trennung des kon- 
densierten Wassers von Teer und RuB moglichst leicht 
zu bewerkstelligen. Was die bei dem Abzapfen von Gas 
empfolilene Anwondung eines Drahtgewebes zur Abkuhlung 
des Gasrs anbetrifft, so durfte in vielen Fiillen groBe Vor- 
sicht am Platze sein, damit nicht eine Einwirlcung des 
Grwebes auf die Gasc stattfindet. Die angefuhrten Nach• 
teile der Verfahren, bei denen Ablesung und Absorption 
im gleichen GefaBe stattfindet, konnen wir nicht ais so 

allgemcin bctrachten. Dies mag ja Yielfach gewisse Nach- 
teile und Unbeąuemlichkeiten mit sich bringen. Da aber 
beispielsweise in der Bunte-Burette vor der Ablesung dio 

Absorptionsfliissigkeit durch Wasser orsetzt und auch mit. 
solchem liachgespult werden kann, k o m m t  bei ihr die ver- 
schicdenc Konsistenz der Flussigkeit. fur Fehlcrqucllen 
gar niclit in Betracht. Bei der Beschreibung der Bunte- 
Biirctte ist ein am Statfrr angebrachter Trichter mit 
Schlauch zur Einfullung des Wassers angegeben. Prak-

*
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tischer ist os, auf dem. Stativ eine tubulierte Flasehe mit 
Wasser anzubringen, aus der das Wasser, regclbar durch 
einen kurz vor dem unteren Endo des Schlauehes an- 
gebracliten (Juetschbahn, in die Biirette eingefullt werden 
kann. Es bedarf alsdann auch keiner losen Flasehe, um 
Wasser in die Burette einzubringen. Jedenfalls besteht 
diese Einrichtung in den Laboratorien des Urhebers.

Trotz dieser kleinen Miingel konnen wir naeh Durch- 
sicht des Buches unser Urteil nur dahin zusammenfassen, 
daD es nicht nur ein gluckliehes Unternehmen genannt 
werden darf, das Werk Clemens Winklera in neuer, die 
Fortschritte der letzten 18 Jahre berucksiehtigender 
Auflage erscheinen zu lassen, sondern auch, daB dies Otto 
Brunok in besonders erfreulieher Weise gelungen ist.

Aachen-Rothe Erde. Dr. O. Sckumachcr.

Keumann. Otto, Oberingemeur des Yerbandcs 
ostdeutscher Mascliinenfabrikantcn: Austauscli-
bare E inzclte ile  im Masehinenbau. Die tecli- 

nischen Gruijdlagen fur ihre Herstellung. Mit 
78 Textabb. Berlin: Julius Springer 1910.

(VI, 158 fi.) 8°. 7,70 M.
5!um erstenmal in der technisclicn Literatur ist oin 

Lehrbueh Fiir die AuSarbeitUng ■ wfrfechaf tli chor V<r- 
fiihren zur Herstellung austausclibarer Musóliinen- 
teile erschiencn, in dom die wirtschaltliche Fcrtigong 
planmaBig behandeit wird. Der Yerfasser hat das 
Buch in  erster Linie fiir den Klein- und mitt'eren 
Masehinenbau bestimmt: aber auch im Schwermasehinen- 
bau wird man gro Ben Nutzen daraus ziehen konnen. 
Das Verlegen der geistigeu Arbeit aus der Werkstatt in 
das Bureau bereitete den Wcrksleitungen bisher Sehwie- 
rigkciten, weil den Konstnikteuren dio Yorkenntnisse 
fur dio Herstellung austauschbarer Maschinenteilo meist 
fehlten. Es ist das besóndere Verdienst. des Yerfassers, 
diese fuhlbaro Łucko ausgefiillt zu haben, da er dio Kon- 
atrukteure dazu anleitet, den yollstamligen Arbeitsgang 
des Einzeltoiles vor der Anfertigung klar zu durehdonken. 
Ebenso muli dom Betriebsmann das Studium des Buches 
sehr empfohleti werden, wenn fiir ihn die Behandlung 
deT reinen Bearbeitungsfragen aueh etwas zu knapp be - 
messen sein diirfte.

Schrittweiso vom Łeiehten zum Schwierigen fort- 
schreitend, behandeit der Yerfaśser an Hand lehrreicher 
Uebungsbeispiele ais wichtigste Giundlage fiir die Er- 
a e u g u n g  von Austauschteilen das Toleriejen der Duieh- 
messor sowie besonders ausfUhrlich die Toleranzlangen- 
maCe, die bisher in der technischen Literatur nur wenig 
Beaehtung gefunden haben. Er besprjfht die Abhiingig- 
keit des Mafios vum Venvendungszweck und wanit vor 
dem Tolerieren uberflussiger Mafie. Unter Bonutzung 
der gleichen Beispiele gibt d r Vrrfass<r dio Anleitung 
zur Aufstellung richtiger Arbeitsfolgen sowio eine kurze, 
aber gute Zusanimenstellung der Hauptsiitzc zum Fnt- 
wurf von Spannyorriefctungen und Bohrlehręn. Er i r- 
liiutert die Vcrwondung von Gienzlehien, Endmafion,Fuhl- 
hebelapparaten und SondernteByorriehtungen. Hrorbri 
kommt der innigo Zusammenhang zwischen Toleranzen, 
Lehren und Yorrichtungen klar zum Auśdruek. Der 
Vrerfasser zeigt, m it weleh einfachen Mittein es moglich 
ist, Unterschiede von hundertstel M illinetem dmeh unge- 
i i b t e  Arbeitskriifte m it Sichorheit fcststelkn zu lassen. 
Er weist auf den Yorteil einer weitestgehenden Arbeits- 
teilung hin. Im  letzten Abschnitt gelit der Yerfaśser auf 
die w ir tB c h a f t l ie h e  Ausnutzung der Werkzeugmaschmen 

ein.
Fiir eine Neuauflage seien einige Vcrbestemngsvor- 

8chliige gemacht:

1. Boi Behandlung der Toleranzen wird dio Nuli-’ 
linie ais Symmetrielinie benutzt. Der NormcnauesehuB 
dor deutschen Industrie hat sieh aber aus zwingendeu 
Griinden dazu entschlossen, die NuUinie ais Begrenzungs- 
linie anzunehmen.

2. Es fehlt der HinwoiS, dafi dio Ausgangstcmperatur 
yon 20 0 C fiir Mefiwerkzeugo vom Normenausschufi fest- 
golegt worden ist.

3. Der Verfasscr zeigt, dafi es nicht immer miiglich 
ist, mit dem reinen PassungssyBtom auszukommen. £r 
hat es aber yersiiumt, auf die von Kiibn, Pfleiderer und an- 
dereń yorgeschlagonen Kombinationssystenic hinzu- 
weisen.

4. Man vermifit die Toleranztabellen fiir Feinfein- 
Schlicht- und Grobpassung, sowio oine Anleitung bei 
welehon Masebinengattungen sie am besten Verwenduug 
finden.

5. Dio abgokiirzto Bezeiclinung der Sitze entspricŁt 
nicht den neuesten Vorsehlagen des Normenausschusscs.

6. Fiir Leser, die den Wunsch haben, sieh tiefer iit 
die behandelteu Gobiete cinzuarbeitcn, wilie oin ausfubr- 
licherer Litoraturnachweis selir yoiteilhalt.

Hettner,

Forncr sind der Schriitleitung zugegangen: 

Sehoiboner, Edmund, Dr. ph il, St. Gallen: Schweizc- 
rischo K o lilen-Lagersta tten . St. Gallen: W. Schnei
der & Co. [1918], (02 S.) S °. 3

(Schweizerischc popular-wissenschaftliche Vortrigo 
und Abliandlungen. H. 4.)

W erksta tts techn ik . Sonderhefto. Berlin: Jul to
Springer. 4

Sonderh. 1., Juni 1919. Bevolverdrelibankc 
und Automaten. (Mit 154 Abb.) 1919. (28 S.) 3'X  

Darin:
Sch lesinger, G., Charlottonburg: Der deutsche 

W erkzoug masehinenbau.
Schlesinger, G„ Charlottenburg: Reyolver- 

drehbiinke und Automaten.
[Umschlagt.:] Rcvolverbanke und Automaten. 

Ze itfragen , F inanz- und Volkswirtsehaftliclie. 

Hrsg. yon Goh. Rat Professor Dr. Georg Schanz in 
Wiirzburg und Geh. Reg.-Rat Professor Dr. Juli® 
W o lf in Berlin. Stuttgart: Ferdinand Enke. 8°.

H. 62. S chm id t, Axcl, Laudesgeologe Dr., Stutt
gart: Die S te inkoh lcn  in Oborsehlcsien und an <tef 
Saar, die Bedeutung ihres Besitzes und die Folgen ihrts 
Verlustes fur Deutschland. 1919. (40 S.) 2 Jl. 

Zw iesele, H., Prof. Dr., Leiter dor Unterrichtskurse der 
Wiirttembergischen Zentralstelle fur Gewerbe tttffl 
Handel: W echse lkunde und Kontokorrcntlehre fur 
Handel- und Gewerbetreibende, sowie Fortbildungs-und 
Faehschulen. 10. u. 11. Aufl. (Mit 29 Abb.) Stuttgart: 
Ernst Heinrich Moritz (Inhuber FranzMittclbach) (1919)- 

(48 S.) 8°. 1,60.#.
Zwiesele, Heinrich, Professor Dr.: Der bargeldte 

Zah lungsyerkchr. 1. bis 3. Aufl. Mit zahlreichen 
Yordrucken. Stuttgart: Ernst Heinrich Moritz (Inh- 

Franz Mittelbacli) (1919). (78 S.) 8 °. 2,20 Jl.

=  K ata loge  und F irm ensohriften . =  

E u lenbo rg , Moenting & Co.: Eum uco  1869—191®- 
(Jubilaumssclirift der Fu. E u lenberg , Moenting 4 
Co. ni. b. H., Sehlebusch-Manfort. Mit zahlr. Testabb. 
u. Taf, Selbstverlag 1919.) (59 S.) qn.-4 °. 

J lagnet-Schulz , G. m. b. H., Memmingen, Schwabe  ̂
S]x:zialfabrik elektromagnetischer Apparate: A1b>. 
m in ium -M agnet-Spulcn. Venvendbar fur Gleich- 

und Wechsolstrom. Listo 57. 1919. (Mit Abb.) Jk®' 
mingen 1919. (12 S.) 8°.
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