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Zur Kenntnis des Arbeitsbedarfes und der Theorie des 

Warmwalzens.

Voii Frithiof F. son Holmgren in Stockholm.

\ /  on den Arbeiten iiber die Ermittlung des Kraft-
* bedarfs an Walzwerkeń diirften dic bekannten 

von S)r.»3nfl. Puppc gemachten Yeroffentlichungen 
ohne Zweifel die eingehendsten und bedeutungsvoll- 
sten sein. Pujipe bestimmt dic Arbeit beim Walzen 
durch Ablesung'des Leistuiigsbedarfes des elek- 
trischen Walzeńzugmotors mit sclireibenden Zeigern 
unter gleiclizeitiger Beobaelitung des Abfalles der 
Drelizahl. Aus diesem kann er die von den gesamten 
Scliwungmassen des Walzwofkes an die Hauptwelle 
iibgegebene Arbeit wiihrend des Stichcs bereclinen, 
welche zu der vom -Motor geleisteten liinzugereclinet 
wird, nach dem dic Leerlaiifsverluste des Walzwcrkes 
sowie sonstigc Yerluste im Motor abgczogen worden 
sind. Wie Puppe auch zugibt, ist die Genauigkeit, 
die bei diesen Messungen erreicht worden ist, niclit 
besonders groB und die erhalteneii Werte liegen, 
wenn in Kurvenform dargestellt, unregelmaBig, so 
daB er aus den Versuchen keine eigentliclien Gesetze 
fiir den Arbeitsbedarf herleiten konnte, sondern nur 
ganz allgemeine ŚchhiBsatze beziiglich des Einflusses 
<ler Temperatur usw. gezogen hat,

In Schweden hat SDr.^nfl. Johannes Ruths 
.schon im Jahre 1911 eine bedeutfend vereinfachte 
Methode angewandt, welche sich besonders fiir die 
in Schweden' vorkoinmenden, von Wasserturbinen 

unmittelbar angetriebenen Walzwerke eigiiet. Die 
Methode griindet sich auf dic Bestimmung der 
Drelizahl des Walzwcrkes in jedem Aitgenblick, 
wodurcii sowohl die Arbeit der Scliwungmassen 
durch die Ycrzógerung bestimmt, wie auch dic 
Leistung der Turbinę durch die Beschleunigung der 
Schwungmassen festgestellt werden kann, unter der 
Voraussetzung, daB die Turbinę ohne Regelung 
arbeitet. Ruths lieB die Turbinę bei derjenigen 
Stellung des Schiebers oder Leitapparates, welche 
apiiter beim Walzen eingehalten wurde, nebst dem 
von ihr angetriebenen Walzwcrk durchlaufen, wobei 
ilie Drelizahl fortlaufend mittels eines sclireibenden 
Umlaufziihlers beobachtet wurde. Dadurch konnte 
bei jeder Uindrehungszahl auch die Beschleunigung 
der bekannten Masse und damit auch das Dreh- 
moment bzw. die Leistung der Turbinę bestimmt 

VI.in

werden. Es konnte also die sogenannte Leistungs- 
parabel der Turbinę durch ein einmaliges Anlassen 
und Durchlaufen bei einer gewissen Stellung des 
Leitapparates fortlaufend bestimmt werden. Bei 
konstanter Fallhohe en%>richt dabei jeder Um- 
drehungszahl eine bestimmte Leistung der Turbino. 
Wenn also dann mit eingeschaltetem Tachographen 
bei derselben Stellung der Regelorgane gewalzt 
wird, so kann die Arbeit, welche an der Welle 
entwickelt wird, in einfachster Weise gemessen 
werden, und zwar olinc daB naehher irgendwelche 
Abziige fiir Yerluste im Motor notwendig sind, wenn 

nur die Leistung der Turbinę je nach etwaiger 
Aenderung der Fallhóhe umgerechnet wird. Die so 
bestimmte Arbeit enthalt keine Leerlaufsverluste 
oder Yerluste in der Triebmaschine, wolil aber zu- 
siitzliche Yerluste bei Belastung in Lagerh, Kamm- 
walzgerusteh und sonstigen Antricben.- Es wird 
also dieselbe Arbeit gemessen wie bei den Puppeschen 
Yersuchen aber in bedeutend einfaelierer Weise, und 
mit. weniger Umrechnungen.

Diese Methode ist yom Yerfasser noch mehr 
vereinfaćht worden, insofern daB die Yorbestimmung 
der Triebmaschiuenleistung fortfallt und dic Leistung 
des Motors gleich aus der auf den Stich folgenden 
Beschleunigungskurre bestimmt wird. Die Methode 
wird dadurch verwendbar f tir-jede Art der Trieb
maschine, wenn sie nur von anderen Maschinen unttb- 
hiingig arbeitet. Ein elektriseher Motor zum Bei- 
spiel, welcher seineii Strom yon einem groBeren 
Netze mit konstanter Spannung und Periodenzahl 
bezieht, ist gut verwendbar, gleiehviel ob die Span
nung an den Motorklemnięji konstant ist oder nicht, 
wenn dies bloB ani anderen Ende des Zuleitungs- 
kabels der Fali ist. Fiir Dampfmaschinen, welche von 
Kesseln mit: konstanter Daiupfspanuting und Dampf- 
temperatur gespeist werden, ist die Methode auch 
gut verwendbar, wenn bloB Scliwungmassen von 
genugender GroBe vorhanden sind. Dic Bestimmung 
der Arbeit seibst ist die denkbar einfachste, da sie 
nur in der Einschaltung des Tachographen besteht.

Es wird also die Gesehwindigkeitskurve, welche 
von einem Hornsehen Tachographen mit konstanter
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Papiergeschwindigkeit erhalten wird, derart aus- 
gewertet, daB die Tangente der Beschleunigungs- 
perioden vor und nach dem betreffenden Stiehe 
bestimmt wird. Es geschieht dies sm einfaehsten 

durch ein mit Spiegel versehenes Lineal, welcheś so 
eingestellt wird, daB die Linie selbst und das Spicgel- 
bild eine forllaufende Gerade bilden. In dieser 
Lage ist die Richtung des Lineals senkrecht zu der 
Kurve in dem betreffenden Punkte, und die Tangente 
der Kuive kann daduich bestimmt werden (Abb. 1).

4 0 •
Die Tangente -r-g ist nun der Zugkraft próportional,

und dieLeistung ist proportioual dieser GroBe, multi- 
pliziert mit der Geschwindigkeit in jedem Punkte 

b—bt. Fiir den Stich iij—n2 wird nun die Leistung 
ais Funlition der Zcit aufgetrogen und planimetriert, 
wodurch die Arbeit der Triebmaschine wahrend des 
Stiches bestimmt wird, vorausgesetzt, daB die Trieb

maschine nicht irgendwie geregelt wird. Die Arbeit

Da GD2 =  4090000 kgm2 war, so ist die Motor-

d n
leistung W =  11,22 • n KW. Dio Arbeit des

Motors wahrend des Stiches ist Wdt =  0,0139 
* Flaehemnhalt eeie2e3. Die Arbeit der Schwung-

GD2 (n,2- n22) • 1
1000-3600

KWst

soo

SIV 

:jz» 

m

X

V c \
C7\ /

\  ?
\  , ^ w-fty j /

d V
______ ^ 1 /

\ /
\

-
i

f - i 7 ? ?

„ 1 .. '
£9 cm 2

i

c ■ J\ '
1 .

__  L 9

i — W  

Abbildung 1.

£x> JŹ» m  M  m l-w  

Beispiel zur Bereclinung ilrr Arbeit eines Stiches ‘aus 

einem Tachogramm.

der Sehwungmasse wird natiirlich ais der Unter- 
schied in der kinetischen Energie derselben un- 
mittelbar vor und nach dem Stich berechnet. Die 

Summę dieser beiden Arbeiten stellt also die von dem 
betreJfenden Stiche verbrauchte Energie dar. Die 

Kurven in Abb. 1 zeigen ais ein Beispiel die Aus- 
niitzung eines V c rs u chs wa lzp r o z ess es. Es sei hierzu 
bemerkt, daB die Methode so genau ist, daB bei 
einem Versuche, der vorgenommen wurde, und zwar 
mit einem Drehstrcmmotor von 800 PS, ein Schwung- 
grad mit der SchwungmaBo GD1 = 4090000 kgma 
antreibend, der Wirkungsgrad aus der Beschleu- 
nigungskurve uuter gleiehzeitigem Ablesen der zu- 
geffihrten Leistung an elektrischen Prazisionsinstru- 
menten innerhalb einer Fehlergrenzo vonrd. - 2,2% 
bestimmt werden kounte. Es war die Motorleistung ara

Walzenumfang gleich • GD2 • "J" • ,,L, KW,

-wo GDS = Sehwungmasse
n =e Drehzahl 

=  Winkelbeschleunigung.
ut

looo.

masśeistl/2 2

=§ 0,001425 (rij3 - n.2) KWst.

Im vorliegenden Beispiele war die Motorarbeit 
=  0,0139 • 6,4 =  0,890 KWst, die Sehwungradarbeit 

=  0,00145 (50,3* - 45̂ 85 2)= 0,610 KW. t  Die ge
samte, Arbeit fiir den Stoli also 1,5 KWst.

Mit dieser Methode ist es dem Yerfasser gelungen, 
an einer Anzahl von Walzwerken, welche von Tur- 
binenantrieb zu elcktrischem Antrieb iibergehen 
sollten, den Kraftbedarf zu bestimmen, und zwar 
konnte dabei auch das einfachste Walzverfahren, 
das Grobblechwalzen, in den einzelnen Stichen 

untersucht werden. Leider wur
den gleichzeitige Tcmperatur- 
messungen nur in dem letzten 
Faile Yorgenommen. Der Ver- 
fasser hat jedoch in der letzten 
Zcit mit Unterstutzung von 
„Jernkontoret“ Golegenheit be
kommen , weitere eingehende 
Versuche auf diesem Gebiete 
vorzuneiimen. Die Ergebnisif 
sind noch nicht endgtUtig bear- 
beitet und werden dunnachst 
in „ Jern-Kontoreta Annakr“ ver- 
off.mtlicht. Meine Ueberlegungen 
stiitzen sich daher gcgenwartig 
hauptsiichlich auf die verdienst- 

tollen Yersuehe von Puppe. Ais, 
BezugsgrOfie hat er' bekanntlich 

das von einer Arbeitseinheit 
verdrangte Yolumen gewahlt, 

das im Vcrhaltnis zur Temperatur des Walzgutes 
bildiich dargestellt wurde. Diese Werte hat er fiir 
eine ganze Anzahl verschiedener Walzprozesse er- 
mittelt, und zwar bei Walzen sowohl mit direktem 

ais mit indirektem Druek.

Um den theoretischen Fragen beim Warmwalzen 
nahertreten zu konnen, wótien wir uns vorliiuf,g auf 
die einfaehsten Walzprozesse beschriinken. Es muB 
zunachst in Frage gestellt werden, ob der Begriff 
verdrangtes Volumen je Arbeitseinheit der geeig- 
netste ist fiir den vorliegenden Zweek. Dieser Begriff 
beriicksichtigt namiich nicht, wie und wohin die 
einzelnen Partikel verdr;ingt werden. Da die Arbeit, 
welche wir z u bestimmen verśuchen (abgesehen von 
den Zusatzrerlusten), ani Walzenumfang abgegeben 
wird, so scheint es mehr angebracht, die von dem 
Walzenumfang wahrend des Stiches durchlaufene 
Lange zu verwenden. Der WaIzvorgang ist ja eigent- 

łich ein fortlaufendes Pressen der Walzen in das 
Walzgut, und greifen wir einen gewissen Zeitpunkt 
aus dcm Yorgang heraus, so entspricht dera Walzen-
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moment ein gcwisscr PreBzustand im Walzgut. 
Dieser Zustand ist nacli der Ansicht Puppca durch die 
Quersclmittsvermindcrung bestimmt, und ich werde 
im fjlgenden dieselbe Annahme machen, bis die 
Theorie hieriiber gekl&rt ist, obgleich dadurch u: a. 
der Walzendurchmesser und die Hohe des Walzgutes 
niclit lieriickaiclttigt werden. Es wird also auch von 
der sehr interessanten łogarithmischen Formel von 
®r.^ng. KieBelbach bis auf weiteres abgesehen. Es

Abbildung Sp"zifischo Walzitbeit in Abtóngigkeit fon der 
Temperatur. DoppjlduostraCe I.

I
A JO

soli also das Walzcndrchmoincnt in Ycrhiiltnis zur 
Querschnittsverminderung gesetzt werden, bzw. was 
dasselbe ist, die Walzarbeit wiihrend des Stiches in 
Verhaltnis zur Quersclmittsverminderung multipli- 
ziert mit dem durchlaufenen Walzenumfang. Dieser 
kann nur durch gleichzeitige Beobachtung der Yor- 
eilung bestimmt werden und liifit sieh somit nicht aus 
den Puppeschen Versuchswerten bestimmen. Sfełimeri 
wir vorlaufig die Liingc des Walzgutes vor dcm 
Stich, die naturlich wregen der 
Verlangerung trotz des Yorhan- 
denseina der Voreilung etwas zu 
kurz ist, so bekommen wir den 
reziprtken Wert der von Puppe 
verwendeten BezugsgroBe. Ver- 
wendet man anderseits die Lange 
des Walzgutes nach dem Stich, 
so ist die Zahl etwas zu groB.
Zwischen diesen beiden Werten 
liegt also der, welcher derWahr- 
heit am nachsten entspricht.

Wcielle von den Puppeschen 
Versuchen eignen sieh nun fiir 
ein weiteres Studium? DieBloek- 
8 trafi en sind vorab weniger gceig- 
net. Denn erstens sind die 
Schwicr.gkeiten dort am groBten sowohl betreffs der 
richtigen Messung der Arbeit ais auch der Tempe
ratur; es fehlen die Schwungmassen, deren Arbeit 
am leichtesten festzusteljen ist, und dio mittlere 
Temperatur dea dieken Walzgutes diirfte von der 
der Oberfiache oft bedentend abweichen. Zweitena 
arbeiten viele BlockstraBen aufierdcm mit beinahe 
gleichbleibender Temperatur des Walzgutes, was 
ja auch fiir diese Untersuchungen weniger geeignet 
ist. Von den Walzprozessen mit indirektem Druck 
soli auch, wie oben hervorgehoben, bis auf weiteres

abgesehen werden. SchlieBlich sollen diejenigen Yer
suche bevorzugt werden, welche an Walzwerken ohne 
Seilubertragunggemacht worden sind, da diese jeden- 
falls weniger Fehlerquellen einschlieCen. Nelimen 
wir also den Yersuch, wclchcr auf Seite 48 im Puppe
schen Werke ,Yersuche zur Ermittlung des Kraft- 
bedarfs an Walzwerken1' (Dusseldorf 1909, Verlag 
Stahleisen) zusammcngestellt ist, heraus und be- 
rechnen die BezugsgroBe, reino Walzarbeit durch 

verdriingtes Volumen, fiir die verschiede- 
nen Stiche, so erhalten wir die obere Kurve 
(Abb. 2). Die untere Kurvc erhalt man, 
wenn in dem „verdrangtenu Volumen 
dic Liingc des Walzgutes nach dem Stich 
statt vor dem Stich cingesetzt wird. Die 
unteren Werte mai Verliingerung bei dem 
betreffenden Stiche ergeben also die oberen 
Werte. Dazwiachen liegen nun, wie oben 
schon gesagt, die wahren Werte, und zwar 
sind sie gleich den unteren Werten mai 
der unbekannten Yoreilung. Wie Puppe1) 
schon nachgewiesen hat, ist die Voreilung 
von der Temperatur und der Hiihenabnah- 

me abhftngig, und zwar nimnit sie mit der Tempera
tur ab und mit derllohenabnahme bis zu einer ge
wissen Grenze zu. Wenn wir nun bei der Betrach- 
tung der Abb. 1 folgendes bcriicksichtigen:

1. dic Temperaturablesungen sind innerhalb ±  200 

richtig;

2. die Arbeitsbestimmungen diirften innerhalb ±6 

bis 7 %  richtig sein;

Abbildung 3, Spczifische Walzaibcit in Abliilngigkeit von dor Temperatur. 

DopprlduostraBe I.

3. die Bestimmung des verdriingten Volumens 
kann besonders bei kleinen Querschnittsver- 
minderungęa zu Fehlern Veranlassung geben,

so scheint es, ais ob die wahren Werte auf einer 
geraden Linie liegen, welche die Abszissc unge- 
fahr bei dem Scłimelzpunkte des Eisens schnei- 
det. Es soli zunachst im Auge behalten werden, 
daB das Yorgerust vom Fertiggeriist bei diesem 
Walzwerk getrennt war und daB die elf ersten

,  St. u. E. 1909, 3. Febr., S. 161/70.
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Stiche sich daher etwas anders rerhalten ais die 
•larauf folgcnden. Es warc natiirlich verfrilht, 
eine so weittragcuile SchlnSfolgerung aus einem 
Yersuch zu ziehen. In Abb. 3 sind daher samtlióhe 
Vcrsuche mit derselben Wal zens trafie in Abhiingig- 
keit von der Temperatur zusammengestellt, und 
zwar ist dabei angenommen, (was ja allerdings nicht 
der Fali ist), daii die Vorei]ung- steis halb so grofi 
wie die Ycrliingcrung ist. Es liegen dann samtliche

Werte (mit Ausnahme der estreinen) inuerhalb der 
sohraffierten Flilehe, und sie bilden also praktisch eine 
gerade Linie. .Wir wollen also yorlaufig das Gesetz 
so formulieren:

Die spezifische Walzarbeit ist unter 
gewissen Bedingungen beim Walzen mit 
direkteni Druck proportional dem Unter- 
sclued zwischen der ungefahren Schmelz- 
temperatur und der jeweiligen Temperatur 
des Walzgutes.

Mit dieser Hypothcse 
wollen wir alsdann die 
einzelnen Puppeschen 
Yersnchswerte durch- 

gehen. 70 % der Werte 
mit der Doppclduo- 
strafie 1 liegen regel̂  
maBig, so dat! die 
Stiche gerader Zahl 
einen etwas niedrigeren 
Kraftverbrauch aufwei- 
sen und die Stiche unge- 
raderZahl einen etwas 
hoherenIvraftverbraueh 
haben. Die Erklarung 
hierzu diirfte sein, daB 
die zusatzlichen Yer- 
luste in den Kamm- 
walzen eine gewisse Kolie spielen, indem die Stiche 
gerader Zahl in dem Walzenstrang gemacht wurden, 
welclier vom i  [o tor umnittelbar angetrieben wurde, 
wahrenddcin die ungeraden Stiche im zweiten Walzen
strang ausgefuhrt wurden, zu welchem die Triebkraft 
durch Kammwalzen von der Triebwelle ubertragen 
wurde. Man kann also die zusatzlichen lleibungs- 
verluste deutlich erkennen. In derselben Weise sind 
die Versuche mit der DoppelduostraBe I I  durch- 
gerechnet, wobei die Yersuche der Seitę 04, CC, 72 
und 74 a. a. O. yollstandig bchandelt, wurden und die 
Yersuche der Seite CO, 02, 08 und 70 bis zum Anfang

der Profilkaliber mitgenommen wurden. Die Ergeb- 
nisse sind auf Abb. 4 in derselben Weise wie fiir die 
DoppelduostraBe I zusaminengestellt. Das Gesetz 
diirfte auch hier ganz unlcugbar erscheinen. 90 % 

der Yersuchswertc mit der Fertigstrafie liegen in 
derselben Weise wic bei Strafie I  regelmaBig iiber 
und unter der geraden Linie, so daB die Stiche 
gerader Zahl einen etwas hoheren Kraftbedarf haben 
ais die ungeraden. Letztere diirften also in dem 

vom Motor umnittelbar angetriebenen 
Walzenstrang ausgefuhrt worden sein. 
Dic zusatzlichen Yerluste sind also auch 

bei der Strafic I I  deutlich erkennbar. Um 
das Beobachtungsmaterial nocli zu erwei- 
tern, sind einige Vcrsuehswerte der Gruben- 
schienenstrafie II, welche mit direkteni 
Druck erhalten sind, auch mitgenommen 
(Abb. 5). Sie umfassen die Stiche 2 
bis 0 der Yersuche Seite 70 bis 90 und sind 
insofern von besonderem Interesso, ais 

sic (wahrsclieinlich mit Absicht) paarweisc mit sehr 
verschiedenen Temperaturen ausgefiihrt worden sind. 
Dic crhaltenen AYerte bestatigen in sehr zufrieden- 
stellender Weise das aufgestclltc Gesetz.

Die Neigung der geraden Linie, auf wclchcr die 
wahren Werte liegen diirften, ist mit Ausnahme der 
mit der Fertigstrafie der DoppelduostraBe I  er- 

haltenen Linie zlemlich dicselbe, und zwar nimmt: 
die erfordcrliche TJmfangskraft mit 7 kg jo qciu 
Querschnittsverinindening zu fiir jeden Grad Celsius

um den sich die Temperatur des Walzgutes wahrend 
des Walzens vermiridert,

Weshalb die Neigung der Linie bei den Wertcn 
der Fertigstrafie I  steiler ist ais bei aiimtlichen 
iibrigen, konnte nicht znfriedenstellend erkliirt wer
den. Bei Aufstellung der Temperatur (mit Abzug 
fur dic durch dic Walzarbeit verursaehte Temperatur-

v o  . t
erhohung) ais Funktion der — q-’ wobei O dic

Oberflache des Walzgutes, t die Walzzeit, c dic 
spezifische Warme des Walzgutes, G das Gewicht 
des Walzgutes bedeutet, konnte jedoch beobachtet

Abbildumr 4. Spezifische Walzarbeit in Abhiingiglceit voa der

Temperatur. DoppelduostraBe 11. Yor- und EertigstraBe.
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werden, dafi die Temperatur bei den Messungen 
ml der DoppelduostraBe I viel langsamer gesun- 
ken ist ais bei den iibrigen Versuchen. Da wohl 
beliauptet werden kann, daB die Warmestralilung 

wenigstens bei. gleicliartigen Yersuchen ungefalir 
demselben Gesetze folgen, so wurde also die Tem
peratur bei’ dcii Versuchen mit der Doppclduo- 
straBe I sclineller abgenommen haben, ais es aus 
den Mefiprotokollen hervorgeht. Dadurch wurde 
sieh auch die TTeigiuig der Linie fiir die spczifische 
Walzarbeit der der anderen Yersuche naliern und 
die Ucbereinstimmung besser werden. Es kann also 
diese Abweichung allenfalls mit der Tempcratur- 
messung in Zusammenhang stehen. .Tedenfalls sind 
weitere Versuche notwendig, lim die Fragen der zu- 
siltzlichen Verlustc der Reibung der Oberflache 
usw. aufziddaren. Auf jeden Fali diirfte die Ursache 
des Steigens die Temperatur des Walzgutes selbst 
sein, wenn auch die steilero oder geringerc Neigung 
naehher von don zusiitzlichen Verlusten beeinfluBt 
werden mag.

Aus dem so aufgestellten und von den Versuehen 
bestatigten Gesetze ersehen wir also, daB eine gewisse 
Formanderung einer' Arbeit bedarf, welche pro- 
portional dem Unterscliied zwischen der ungefahren 
Schmelztempcratur und der jeweiligen Temperatur 
des Walzgutes ist. Wenden wir nun unsere Gedanken 
an den thermischen Vorgang im Eisen, so hat man ge
funden1), daB die spczifische Warme des y-Eiscns kon
stant ist. Da das Warmwalżen ungefalir innerhalb der-

■ Sclben Tcmperaturgrenzenstattfindet, wo das f-Eiseu 
ungemischt vorkomnit, so kann man also beim Warm- 
walzen damit reelinen, daB die spczifische Warme 
des Walzgutes konstant ist. Die Folgę dayon ist 
nnn, daB dćr Warmcinhalt des Korpers proportional 
der Temperatur abnimmt und daB also dic Warmc- 
menge, welche dcm Korper zugefiihrt werden muB, 
um ihn bis zum Sehmelzen zu bringen, dem Unter
schied zwischen der Schmelztemperatur und der 
jeweiligen Temperatur des Korpers proportional ist. 
Diese Wannemenge verha.lt sieli also in derselben 
Weise wie die Walzarbeit. Wenn Wir uns nun iiber- 
legen, so muB auch die dureh das Walzen dem Walz- 
gute auf mechanischem Wcge zugefulirte Arbeit 
hauptsaehlich in Warme umgesetzt werden. Wir 
wollen uns ferner den Vorgang beim Walzen klar- 
machen. Das Eisen ist beim Wannwalzen plastiseh 
nnd liiBt sieh unter den Walzen ohne elastisehe Riiek- 
wirkungen formverandern. Ein plastisehes Jlaterial 
wie feuchter Ton, Kitt usw. besteht im allgemeinen 
aus festen Partikeln (Ton, Kreide), zwischen welehen 
eine Fliissigkeit (Wasser, Gel) slarlich vorkommt 
und die lleibnng zwischen den festen Partikeln 
erheblieh vermindert, wodurch die gesamte Masse 
eben, plastiseh wird. Angenommen, daB die oben 
berechnete spczifische Walzarbeit je Grad von
0,07 mkg/cm3 dem Walzgut ganz ais Warme zu- 

gefiihrt wird, so wurden jedesmal beim Warmwalżen

') Vgl. Heft 204: Forsohungsnrbeiten auf dem Ge- 
biete des Ingenieurwesens.

rd. 15 % des verdrangten Yolumens bis zur Sehmelz- 
temperatur erhiiht werden konnen und ein dement- 
sprechend klcinerer Teil des Korpers konnte ge- 
schmolzeu werden. Denkt man sieli das warme Eisen 
ais einen Korper von Kristallen zusammengesetzt, so 
liegt der Gedanke nalic, daB beim Warmwalżen eine 
lokale Erwarnuing der Oberfliiche der Kristalle 
eintritt, dic fiir eine ganz kurze Zeit diese Oberf laehen 
zum Sehmelzen bringt und dadurch. dic Eeibung 
zwischen den Kristallen so vermindcrt, daB sie um 
einander beweglieh werden und die Masse ahnliche 

plastisehe Eigenschaften wie bei nassem Ton, Kitt
u. dergl. erluilt. Das Materiał wird also gowisser- 
maBen dickfliissig. Aehnliche Hj^otlies.en sind 
schon von Adams und Johnston1) beziiglich der 

Bearbeitung des Eisens im kalten Zustande aufge- 
stellt worden, und sie lassen sieh scheinbąr von dem 
oben gefundcnen Gesetze bestatigen. Es ist wohl 
moglich, daB ein tatsachliches Sehmelzen gar nicht 
stattfindet, sondern daB die Molekule an der Ober- 
flachę der Kristalle nur gewisse dem geaehmolzenen 
Zustande ahnliche Eigenschaften annehmen. Fiir 
die Erklarung des Yorganges beim Walzen hat das 
natiirlich keine Bedeutung, da die Analogie des. 
thermischen und des meehanisehen Yorganges doeh 
immer besteht.

Das oben gefundene Gesetz fiir gleichformiges 
Walzen mit direktem Druck kann aber fiir dic Yoraus- 
bestimmung des Kraftbedarfes nur unter der Yoraus- 
setzung Yerwertet werden, daB man imstando ist, 
dic jeweilige Temperatur des Walzgutes voraus- 
zuberechnen. Diese Temperatur beruht auf verschie- 
denen Faktoren, namlich:

1. der Leitung.der Wiinne łon der Oberflache des 
Walzgutes nach der nachstliegcnden Luftschicht;

2. der Warmeausstrahlun* voi\ der Oberflache;

3. der Wariueableitung rom Walzgut nach den 
Walzen und nach den Bollen usw.;

4. der Wannezufuhr durch das Walzen selbst.

Es lassen sieli natiirlich diese GroBen nicht tlieo- 
retisch genau bestimmen, aber durch gewisse Ver- 
einfachungen diirfte man fiir praktischen Zweck 
hinreichende Genauigkcit erhalten konnen. Die 
Wiirmeleitung ist proportional der Zeit, der Obcr- 
fliiehe des Walzgutes und dem Tempera-turunter- 
schied zwischen dem Walzgut und der umgebcndcn 
Luftschicht. Die Warmestralilung ist proportional 
der Oberflache der Zeit und der vierten Pótenz der 
absoluten Temperatur des Walzgutes. -Die Wiirme- 
ableitung zu den anliegenden Korpern ist wic die 
Leitung nach der nachstliegenden Luftschicht pro- 
])ortional der Zeit der anliegenden Oberflache des 
Walzgutes und dem Temperaturunterschiede. Durch 
Wahl eines gceigneten Ńulipunktes diirfte es nicht 
unmiiglieh sein, die Warmeabfiihr je Zeiteinheit

O • T2
— o - G .d T  =  —  dfc

a

') Zeitachrift fiir anorganisehe Chemie 70, 1912.
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zu setzen, wobei, auBer den schon oben angefiilir- 
ten Benennungen T die Temperatur des Walzgutes 
auf einen beliebigen "Nullpunkt bezogen, a eine 

Konstantę bedeutet.

Es ist also 

a • o • G

also

T =  ~ ” . WO C :
O - t + 0

T =

willkiirliche Konstantę.

• o ■ G

a • o • G (i)

O • t +
■o-G

Diese Temperatur, oder besser relative Temperatur, 
wiirde also herrschen, falls keine Wiirmezufuhr statt- 
gefunden hatte. Diese Berechnung gilt nun fiir eine 
konstantę Oberfliiche O. Diese andert sich nun aber 
nach jedem Stich, und zwar ist O wahrend des Stiches 
selbst veranderlich, weshalb man hier den Mittelwert. 
aus der GroBe TOr und nach dem Stich nehmen kann. 
Wenn wir den Zustand vor dein Stich mit dem 
Index0 und nach dem Stich mit I bezeichnen, so ist:

O . t — —  ̂  t, -f O, tp, wo t j =  Stiohzeit,

tp =  Pausezeit,

Diese GroBe nennen wir O, t, und setzen sie in 
Gleichung (1) ein:

T, =
■o-G

Oi t, +
a ■ o • G

"""Tn '

Von der relativen Temperatur T2 am Ende der ersten 
Stichperiode (Stich und Pause) ausgehend konnen 
wir nun die relative Temperatur am Ende der zweiten 
Periode bereclinen:

T — a ■ o * G _  a • o • G

0 , t , + a ‘ ~ ' \  o , t ,  + o ^ t1 + “ , 0 ; a ’

in derselben Weise wird

T ,=
• o-G

Oat3-f- O, tj 0 1t l -(- 

a • o • G

u s w .
a • o ■ G

T0

Tu =

2 O ■ t  +
■ o • G 

To

k • T„ • 2 O • t
a = a 0+ ----- ---- — n

(3)

welclie Funktion auch eine Hyperbel ist, welche die 
Ordinatenachse im Punkte a0 schneidet und welche 
ais Asymptote die Linie a a0 -f kT0 hat.

Vorausgesetzt also, daB ein vórhandenes Walz- 
werk mit Schwungmasse mogliehst gut ausgenutzt 
werden soli, so kann mim die Kalibrierung in folgen- 

der Weise umlegen:

1. Es soli anfangs mit dem durch die mechanische 
Festigkeit des Wal z werk es bedingten Hochstdreli- 
moment gewalzt werden unter der Voraussetzurig, daB 
das Waizgut im Anfang bei der entsprechenden 
groBen Querschnittsverminderung von den Walzen 
wirklieh gefaBt wird. Sonst muB im ersten Anfang 
das Drehmoment mit Ilucksicht liierauf kleiner 
genommen werden, um dann bis auf das Hochst- 
moment gesteigert zu werden.

Zeichnen wir nun diese Temperatur ais Funktion 
des Zeitwertes der Oberfliiche 2 O > t, so er- 
halten wir eine Hyperbel mit der Abszissenachse 
ais Asymptote, welche die Ordinatenachse im Punkte 
T0 schneidet. Fiir einen gewissen negativen Wert 
von 2 O ♦ t erhalten wir den Sclunelzpunkt 
(Abb. 6). Wenn wir hierdurch eine Linie parallel 
zur Abszissenachse ziehen, so finden wir, daB der 
Teil der Ordinate, welcher zwisehen dieser Linie 
mit der Hyperbel liegt (T» — T), laut dem friiher 
in diesem Aufsatze aufgestellten Gesetze proportional 
der spezifischen Walzarbeit--immer unter Yernach- 
lftssigung der durch die Walzarbeit zugefuhrten 
"Warme —  ist.

a =  a0 + k (T„ —  T) a =  spezifische Walzarbeit 
k =  eine Konstantę,

Zetf&erf der Oóerflfirhr £ 0 'i \--- v

Abbildung 0. Temperatur in Abhangigkeit vom 

t-Zcitwart der Oberflachen.

Wahrend dieser Zeit ist also das Drehmoment 

(mit der oben angefiihrten Einschrankung) konstant:

= k . a .(Q 0- Q 1), (4)

wo das Drehmoment der Walzen, Q„ und Q, 
den Quersclmitt des Walzgutes vor und nach dem 
Stiche bedeutet.

Fiir den ersten Stich berechnet man also den 
Querschnitt nach der Formel

Md ,
Q„ — Qi =

k-a„

Fiir den zweiten Stic-h muB zuerst a, durch Be

rechnung der Oi ■ tj aus der Hyperbel (Gl. 3) ge
nommen werden. Yon diesem Wert ist abzuziehen

wo A, die beim ersten Stich entwickelte
o • G>

Walzarbeit in Wiirmeeinheiten ist.

Allgemein ist also

k  * T„ • 2 O • t k v , 

a -  a“ + 2 O • t  + a • o • G c ■ G "  ( !

T,
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ein Wert, der mit Ililfe der Hyperbel f(ir jeden 
Stich leicht zu finden ist (Abb. 5). In dieser Weise 
berechnet man unter Annahme einer mittleren 

Geschwindigkeit und einer mittleren Walzpause die 
jeweilige Querschnittsabnahnie bei den yerschie
denen Sticlien bis zur zweiten Periode.

2. Es wird mit einem Drelimoment gewalzt, 
welches einen Abfall der Umdrehungszahl verursacht, 
die vom Triebmotor wahrend der Pause wieder 
eingeholt werden kann. Es wird also mit einer 
von der Schwungmasse abgegebenen konstanten 
Arbeit gewalzt. Ist der Triebmotor so eingestellt, 
daB er mit konstantom Anzugsmoment arbeitet 
(Schlupfregler bei elektrischen Motoren oder Tur- 
binenregler bei Wasserturbinen), so berechnet man 
die Lange nach den einzelnen Sticlien 1, nach der 
Formel

As 4' Fiu * Ijl a V,

wo A,

Pm

■ o ■G c-G

In dieser Gleichung sind sowohl O • t wie auch A 

Funktionen von h0 und h„ welche die Dicke des Walz- 
gutes vorbzw.nach dem jeweiligen Stiche bezeichnen. 

Wie oben sehon hergeleitet wurde, ist namlich

. t =  ~°- Ż-_2i t* -f* Oj. tp (8)

= die konstantę Arbeit der Schwunginasse. 
— die konstantę Zugkraft der Triebmaachine 

am Walzenumfang,
V =  das Volumen des Walzgutes (auch kon

stant)

!|, .'“ V ist namlioh gleich Q0 —  Q , =  '  — ) ,
‘i ‘o ‘o ‘i

also gleich der Querscltnittsabnahme.

In.dieser Weise kann man also unter oben ange- 
fuhrten Bedingungen fiir einen WalzprozeB mit 
direktem Druck die Kalibrierung rationell aul 
rechnerischem Wege durchfiihren. Diese Berech- 
nungsart diirfte besonders fiir FeinstraCen Verwen- 
dung finden.

Wenn die Abmessungen noch nicht festliegen, 
so wiire der ideale Vorgang naturlich, wie Kirchberg1) 
sehon hervorgehoben hat, daB dem Walzgut durch 
das Walzen selbst genau so viel Warme zugefiihrt 
wird, ais abgeleitet wrird.

Es muBte dann fur jeden Stich laut Gleichung (5)

T ‘ ° ; t. . . „ A  m
o . t +

Wenn wir nun annehmen, daB das Walzgut wahrend 
des ganzen Walzprozesses ungefahr einen quadra- 
tischen Querschnitt beibehiilt und die Endflachen 
vernaclilassigt werden, so ist

4 h V 4 V
U =    —• -•

h- h

Die Stichzeit ist die Lange des Walzgutes durch 
die Geschwindigkeit. Bei BlockstraBen diirfte man 
annahernd annehmen konnen, daB die Geschwindig
keit v nie konstant wird, sondern daB man mit un
gefahr konstanter Beschleunigung und Yerzogerungw 
arbeitet. Also

y v» - v v -
Um die Vorcilung zu beriicksichtigen, setzen wir

h =

Wir erhalten somit 

l
O t

4 ■ v ■ V YV

T , .  h0

A =  a • (h0 -

• ł /V  + 4 
, + Ł , '

4 ■V ■ tp 

Ł,

V 

hi ‘

V • t,, 

Ł,

hł)

(»)

(10)

O • fc —

sein. Also wiirde die fiir jeden Stich crforderliche 
Arbeit und damit das crforderliche Walzmoment der 
Hyperbel Gleichung 2 (Abb. 5) entnommen werden 
konnen. Man wird aber dabei finden, daB das er- 
forderliche Moment beim Walzen von kleinen Quer- 
schnitten so groB wird, daB eine Temperatur- 

abnahme des Walzgutes sehon mit Riicksicht darauf 
zugelassen werden mufi. Anderseits ist die tlieo- 
retische Produktion bei einer gewissen Hóchst- 
geschwindigkeit des Walzgutes durch die Zunahme 
der Temperatur begrenzt.

Fiir groBere BlockstraBen diirfte jedoch die 
Temperatur ziemlich konstant gehalten werden, und 
wir wollen daher die Gleichung (6) weiter entwickeln:

') St. u. E. 1915, 22. April, S. 417/21.

2a • a • V

(H)

2a-V\ 

o - O j

(12)

Um hier ebenfalls die Voreilung zu beriicksichtigen, 
V

haben wir 1 =  — g- gesetzt. Es ist keine Broitung

angenommen; die Breite wurde deshalb =  h„ gesetzt.
Um schlieBlich die Vernachlassigung der End

flachen der oberen Grenze fur die Geschwindigkeit 
zu beriicksichtigen, setzen wir:

4 - v y v  . v , 4 V • tp

V  + ~ h 7 ~

Aus der Gleichung 7 erhalten wir also

=  h» -  bi 
kj

Wenn nach h0 gelost, ergibt sich 

=  Ah,» +  Bb,* + Ch,

0 Ah,s -f Dh, +  E ’ 

wo A, B, C, D und E Konstanten sind.

■Nach dieser Gleichung habe ich h„ in Verhaltnis zu 
h, ausgerechnet und hat es sich dabei herausgestellt, 
daB das Ergebnis bei 2700 kg Blockgewicht mit der 
von Kirchberg auf praktischem Wege aufgestellten 
Gleichung gut iibereinstimmt bei Hohen zwischen 
rd. 40 und 20 cm. Die Gleichung 12 gibt aber eine 
zunehmende Hohenabnahme bei abnehmender Hohe, 
wogegen die Kirchbergsche Formel eine abnehmende 
Hohenabnahme zeigt. Da die ausstrahlende Flachę
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ma] Zeit fiir jeden Stieh sohneller zunimmt ais die 

Lange des Walzgutes, so muB also auch die Iliihen- 
abnahme zunelimen, damit die Walzarbeit gleich 
der ausgestraiilten Energie werden soli. Ich habe 
die beiden Formeln auf den Yersuch S. 148 in der 
fruher erwahnten Arbeit von Puppe angewandt 
und dabei (ob durch Zufall oder nicht, soli yorlaufig 
daliingestellt werden) eine etwas bessere Ueberein- 
stimmung mit der Forinel 12 ais mit der von Kirch- 
berg aufgestellten Formel gefimden.

Es scheint also, ais ob man hoffen dtirfte, 
wenigstens die einfaeheren AYalzprozesse zukunftig 

rechnerisch verfolgen zu konnen.

Aus der Gleichung 7 ersieht man sehlicBlich, 

daB die Anordnung der Tricbmaschine nur ron der 
groBten gesamten Verlangerung abhlngig ist.

Durch weiteres Studium des Abkuhlungsprozesse? 
des Walzgutes sowie der Walzarbeit bei verschie- 
denen Walzendurehmessern usw., wobei man auf 
die Trennung der zusiUzlichen Reibungsverluste 
von der eigentliclien Walzarbeit zieleń muB, er-

scheint es also tatsśichlich moglich, den Arbeite- 
bedarf bei Walzprozesseu in mathematische Form zu 
kleiden und damit den WalzprozeB wirtsehaftlicher 
ais bisher gestalten zu konnen.

Zusammenfassung.
Es wird eine einfache und zugleich genaue Methode 

zur Bestimmung der “Walzarbeit beschrieben, welche 
sich gut bewiihrt hat und nur die Yerwendung eines 
Taehographen mit konstanter Papiergeschwi ndigkeit 
vorauśsetzt.

Es werden dann die Puppcschen Vcrsuche zur 
Bestimmung der Walzarbeit bei direkteni Druck 
liaher analysiert und gewisse Gesctzc, nach welchen 
sich die Walzarbeit mit der Temperatur iindert, 

fcstgestellt.
Aus den so erhaltenen Geśetzeń werden gewisse 

Hypothesen betreffend den physikalischen Yorgang 
beim Walzen aufgestellt. SclilieBllch werden die ' 

Gesetze auf die Yorausbercohiiuiig des Kraftbedarfes 
_beim Walzen angewandt und eine Methodc zur Be- 

rechnung der Walzarbeit beschrieben.

Die metallurgischen Vorgange beim sauren und basisehen Wind- 

frischverfahren auf Grund spektralanalytiseher Beobachtungen.
Yon Sr.^ytig. L. C. Glaser in Berlin. 

(SchluG von Scito 117. —  Hierzu Tafel 7.)

Das Abfangen von Sehmelzungen nach dem 

Spektrum.

1—4 ine der praktischen Nutzanwendungen des 
Spektroskops ist das Abfangen von Sehmelzungen 

bei bestimmtem Kohlenstoffgehalt, nach dcm Yer- 
schwinden' der hierfiir kennzeichnenden Mangan- 

biinder. Das Abfangen von Sehmelzungen wurde 
bereits friihzeitig ausgeiibt, u. a. von Tschernoff 

und von osterreichischen Eisenhuttenleuten, in 
Frankrcich vornehmlich von Deshayes und in 
Sehweden von Lundstrom. In Deutschland wurde 
das Yerfahren u. a. vonZerzog von neuem emp- 
fohlen (s. Literatur im Anhang). Ich habe mich 

durch Yersuche an lland einer groBeren Anżahl 
von Stichproben von der Ilichtigkeit der Angaben 
der erwahnten Huttenleute iiberzeugt und mochte 

fur die praktische Nutzanwendung folgende Beob
achtungen empfehlen: Bei 1 bis 1,2% Kohlenstoff 
verschwindet gerade die blaugrune Mangangruppe 
bei XX 4970. Bei 0,6 % Kohlenstoff versehwindet in 
der blaugrunen Gruppe XX 5269 und XX 5230, das 

sind die dritte und vierte Bandenlinip. Wenn diese 
Linien noch vorbanden sind, liegt der Kohlenstoff
gehalt zwisehen 0,0 und 1 %. Will man Schmel- 
zungen bei diesen Gehalten abfangen, so wird es 
zweckmaBig sein, nach der Helligkeitsverteilung 

der Linien der blaugrunen Gruppe mit dem Kopf bei 
XX 5160 eingehende Yersuche zu machcn und sich 
durch Proben von dem genauen Zeit punkt des er- 
\viinschten Abfangens zu \'ergewissern. Im iibrigen

werden solehe liarte Stahlsorten ja seiten in der Birne 
hergestellt werden; Wenn das Stahlbad etwa 0,4% 

Kohlenstoff hat, so ist die gauze grfinblaue Gruppe 
bei XX 5160 verschwunden. 3(an kann sieli nunmehr 
entweder nach dem Versehwinden oder Sch\Vacher- 
werden der einzelnen Bandenlinien, der grtinen bzw. 
der gelbgrunen und der orange Gruppe, richten. 
Man wird jedoch bei normalen und gut warmen 

Sehmelzungen sich am besten nach dem schmalen 
roten Doppelband bei XX 6100 richten. Kurz beyor 
dieses verschwindet, hat das Stahlbad etwa

0,25 bis 0,30 % Kohlenstoff. Wenil das rote Doppel
band gerade vollstandig verschwunden ist, betrSgt 
der Kohlenstoffgehalt etwa 0,2 %. Bęi 0,1 bis 0,15 % 
Kohlenstoff yerschwindet die rote Gruppe, bei XX 6178 
ebenfalls die orange Gruppe; ganz seliwach bleibt 
die gelbgrune Gruppe und andeutungsweise die satt- 
griine Gruppe bestehen. Wenn audi diese bis zur 
Unkenntlichkeit verschwinden, werden, iumentlich 
bei heiBen Sehmelzungen, die Manganlinien bei 
XX 5433 und XX 5395 zuruekbleiben, ebenso die gelbe 
Ńatriumlinie imd yermutlich die gauz in der Kalie 
befindliclie Manganlińie; dann hat der Stahl eine 
Zusammensetzung von 0,05% Kohlenstoff. Es 
durfte wohl kaum moglich sein, selbst durch anhal- 
tendes Weiterblasen den Kohlenstoffgehalt weiter 

lierabzusetzen; es erfolgt dann wohl eine ausgibige 
Yerbrennung des Eisens unter starker Rauchent- 
wicklung. Eine grofiere Anzahl von Proben fertig, 
geblasener Sehmelzungen zeigte immer noch einen 
geringen Kohlenstoffgehalt yon ejnigen Ilundertstel
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Die metallurgischen Vorgange 
beim sauren und basischen 

Windfrischverfahren 
auf Grund spektralanalytischer 

Beobachtungen.

Kleinbessemer-Schmelzungen

Abbildung 20. x

Bis z u l - Ziiudung goblasoiies Roheisen, 
(2,42 %  <!, 0,20%  Si, 0 ,08%  .Mn.)

Abbildung 27.

Bis zur Ziindung goblnsenes Robcisen. 
(2,95% C. 0,89% Si, 0,07°;, .Mn.)

Abbildung 28. X  120

Abgefangene Schmelzung ohne Dosoxydationsnuttel. 
(0,38% C, 0,06% Si, 0,02% Mn.)

Abbildung 29. x 120 Abbildung 30. X 120

Abgcfangene Schmelzung ohne Desoxydatioiismittel. Fcrtiggcblnsene Schmelzung ohne Desowdationsmittel,

„ST A IIŁ  UND E ISEN  “ 1020, Nr. 6. Tafel 7.



Kleinbessemer
Schmelzungen

AbbiUlung 32. X 100

Fertigglblascne .Charge ohne 'I)epoxydatiónsnnittel. 
(0,15% C, 0,16% Si, 0,14% Mn.)

Abbildung i i i .  1T0

Fcrtiggeblasone Cliargc ohne Dcsoxvdiitionsmifti-l 
' (0,00%  C, 0,14 %  Si, 0,010 %  Mn.)

GroBbessemer- 
Schmelzungen

Abbildung o ii. 

Fertiggeblusont', 

nicht desoxvdicrte 

Charge 

(0,15 %  (', 0.25% Si.

0,40%  Mn.l

Abbildung 34. X U00 Abbildung 35. ' : 30

Fcrtiggeblasone, nicht desoxvdierte Charge. Abgefaageue Charge.
(0,21 %  0j28 %  Si, 0,62 %  Mn.) (0,10% C, 0,04%  Si, 0 ,27%  Mn.)

Alihildunn- ::4 und 35. Bessemerchanreu i (Bessemerei der F/iod. Krupp A. O., Essen).
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Prozent. Wenn das Blascn alsdann noch fortgcsetzt 
wird, Yerschwindet auch dic "Hatriuiulinic, da keine 
reduzierendeu Bestandteilc mehr in der Flamme 
vorhanden sind. Diese geschilderten Spektralvor- 
giingc gelten genau fiir die bodenblasęńdc Birne von 
groBeiri Fassungsvcrniiigcn, wie auch fiir die Klein- 

birnen.
Auf einen Umstand mochte ich noch besonders 

aufmerksam ihacheii, der vor allem zu beachten ist, 
da beim Auftreten dieser Erscheinung leicht Fehl- 
ergebnisse, sowohl in dęrklciiicnoberflachenblflsenden 
Birm; ais auch in der bodenblasenden Birne 
von groBem Fassungsvermogen, erhalten werden 
konnen. Bei etwa 1 bis 1,2 % Kohlenstoff
gehalt hat dic Flamme die Eigenscliaft, zusammen- 
zusinken, um dann wiederum in voller Entwicklung 

aufzutreten. Es liiingt dies naturlich mit dem 
wechselnden Ańteil an gebildetem Kólileiiosyd in 
d c  Flamme zusammen. Da, wie oben ausgefiihrt, die 
Leuehtkraft des Śpektrums mit dem Kohlenoxyd- 
gchalt in engstem Zusammenhang steht, wird ein 
Żuriickgehcn der Kohlenoxydentwkklung im Bade 

bewirken, da U das Spekt rum zurucktrittl und zu 
Tauschungcn fiihren. Es ist dies eine von alters her 
bekannte Erscheinung uiul wurde friiher ais „falsclier 
Siebner“ bezeichnet. Ais Siebner (nach Nummer 7 
der Harteskala) bezeichneten die alten Hiittenleute 
das Zusammenfallen der Flamme bei der vollstan- 
digen Entkohlurig gegen Ende des Frischens, und 
in alten Yeroffentlicluingen wird bereits auf diese 
Erscheinung hingewiesen. Daher mul! besonders 
betont worden, dalJ das Spektroskop nur sinngemafi 
unter Beurteilung der anderen das Yerfahren be- 
einflussenden Punkte zur Anwendung gelangen 
darf, und dat) das Spektroskop uns nicht von-der 
iibrigen Frobcnahme, wie Schlacken- und Schiipf- 
probe, befreit, sondern nur zwcckdienlich, liana in 
lland mit diesen in Anwenriiing gcbracht werden darf.

Bei dcm Kleinbessemerbctrieb liegen nun die Yer- 
haltmsse fiir dic spektralę Bcobachtung wesentlich 
ungiinstiger, ais bei den Beobachtungen an den 
bodenblasenden Birneri groBen FassungsvermÓgens. 
Die Flsmme, die damit im Zusammenhang stehende 
Gasentwieklung, vor allen Dingen die Entwicklung 
von Kohleno.vyd in den kleinen oberllachenblasen- 

den Birnen unterliegen webhselnden Schwankungen. 
Im groBen und ganzen veiiaufen die Vorgange im 
Spektroskop jedoch fast genau so, wie bei der Be- 
obachtung der bodenblasenden Birne groBen Fas- 

sungsvermogens. Infolge groBerer Schwierigkeitcn 
war es mir nocli nicht moglich, abgesehen voń we- 
nigen Aufnahmen, das. Klcinbirnenverfahren mit 
meinem ])hotographischen Registrierapparat zu er- 
fassen. Der photographischen Aufnahme stellen sich 
vor allem Schwicrigkeiten der geringeren Licht- 

stilrke entgegen. Ich habe daher eine groBe Anzahl 
Hitzen auf verschiedenen Kleinbessemereien mit 
einem gróBeren Spcktralapparat beobachtet und 
dabei gefunden, daB der spektralc Yetiauf der Schmel- 
zungen bis auf die zeitweise, durch die wechselnde

Kornelioxydentwicklung venninderte und bis zum 
Verschwinden der Spclctrąllinien sinkende. Leucht- 
kraft der Flamme die spektralen Vorg;inge in der 
Flamme vollstandig mit denen ubercinstimmen, wie 
sie bei der bodenblasenden Birne groBen Fassungs- 
vermi5gens wahrgenommen werden konnen.

IL Kleinbcssemerbetrieb.

Der Wert der Anwendung des Spektroskops liegt

1. in der Bestimmung der Ziindung.

Spektralanalytisch ist - dieser Augenblick sehr 
Scharf gekennzeiehnet, da in dem Augenblick, wo 

der Kohlenstoff anf&ngt, zu verbrennen, eine ge- 
wisse Menge Kohlcnoxyd in der Birnenflamme auf- 
tritt und in dieser die TsTatriuinlinie auftreten laBt. 
Gouy hat gefunden, daB die gelbe Natriumlinic be
sonders leicht dann auftritt, wenn die Flamme nur 
ganz schwach reduzierend ist. Wenn man z. B. Roh- 
cisen fiir TcmperguB herstcllen will, so kann man in 
der Weise yerfahren, daB man von der Zundung ab 

oine bestimmte, erfahrungsgemaB durch Versuehe 
festgesetzte Zeit weiterblast, bis das Silizium nahezu 
entfernt ist und der Kohlenstoffgehalt noch weiter 
herabgemindert ist. Auch zur Herstellung yon Roh- 
eisen mit geringen Gehalten an Kohlenstoff und 
Silizium liiBt sich dieser Arbeitsweg einschlagcn.

2. Bei Arbeiten auf Sondermaterial.

Von allen harteren StahlguBarten ermoglicht das 
Spektroskop, durch Abfangen nach bestitamten 

Linien des Śpektrums, die Schmelzung.bei gcwissen 
Kohlenstoffgehalten anzuhalten. Das Abfangen ist 
im Kriege auf mehreren Werken fortlaufeud geiibt 
worden und hat vor allen Dingen den Vorzug sichcren 
Arbeitens, einer Yerminderung des Abbrandcs und 
auBerdem einer Ersparnis an Desoxydationsmitteln; 
vor allem aber ist es moglich, besonders bei heiBen 
Sehmelzungen, dem Stahl eine gewisseMengc Silizium 
bei geeigneter Roheisenzusammensetzuiig zu be- 

lassen. Ein Abfangen nur nach dem bloBen Anśehen 
der Flamme diirfte selbst fur erfahrenc Praktiker 
sehr schwierig sein.

3. Zur Herstellung von FluBeisenguB.

Es ist einem geiibten Augc leicht moglich, den 

Schmekungsverlauf beim lanzielien und Yerschwin- 
den sowie Unruhigwćrden der Flamme abzubrechen, 
welche Yorgiinge bei einem Gehalt von 0,15 bis 0,1 % 
Kohlenstoff auftreten. Wenn jedoch Sehmelzungen 
kaltgehen oder sehr stark rauclien, oder sonst un- 
regelmaBig geheii, so bringt dies eine starkę Unsicher- 
licit mit sich, und es kann immerhin vorkommcn. 
'daB trotz aller YorsiehtsmaBregeln eine Schmelzung 
iiberblasen wird. Abgesehen- von der Tatsache, daB 
der Stahl bei fortdaucrndcm Ueberblasen matt wird, 

steigt hierbei durch die iibermiiBige Schlackenbildung 
der Eisenoxydulgchalt der Sehlacke und ebenso der 
Eisenabbrand; ferner konnen durch die dunnflttssige 
Schlackc die Diisen verstopft und die Birnenaus- 
maucrung stark angegriffen werden. Ueberdies konnen

VI.-,
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durch die sehr lebliafte Wirkung beim Zusatz von 
Desosydationsmitteln, wie Ferromangan usw., vor 

allemaber von fliissigem Rinneneisen, sehrbedenkliche 
Explosionen auftreten, bei denen Teile des B i des 
aus der Birne gcschlcudert werden, und die Bedie- 
nung stark gefahrden. Ein allgemeiner Vorzug des 
Arbeitens mit dem Spektroskop ist der, daB zur Er- 
zeugung des Spcktrums stets auf eine richtige Windzu- 
fiłlirung Wert gelegt weraen muB, daB die Diisen 
immer sauber und die Stellung der Diisen zum Bade 
riehtig gewahlt sein miissen, damit eine giinstige 
und gleichmaBige Frischwirkung erzielt wird. Bei 
mattem Gang der Hitzen pflegt das Spektrum stark 
zuriickzutroten, wahrend es um so strahlender und 

deutlicher wird, je norntaler und je heiBer die Hitze 
verlauft. Ein gunstig gefiihrter Kleinbessemerbetrieb 
muB immer iiber heiBes Eisen, heiBe Birnen, reich- 
liche Windzufuhr und heiBe GieBpfanncn yerfiigen, 
da sonst der ProzeB unregelmaBig yerlauft. Wichtig 
ist auch wie man es manchmal findet, und nicht 

giinstig fiir den Yerlauf des Frischens ist, wenn die 
Miindung der Birnen infolge łangen Betriebcs zu 
weit Reworden ist. Zu starker Druck und iibermiLBig 
beschleunigtes Blasen miissen gleichfalls yermieden 

werden; sonst yerlauft der Frischvorgang zu heftig, 
der Stalil wird unriihjg und gibt hiiufig zu starkem 
Auswurf AnlaB. So bietet ganz allgemein die spek- 
troskopische Beobachtung der Flamme gute Anhalts- 
punkte fiir die vorsehriftsmaBige Fiilirung des 
Frischens in der Kleinbirne.

Dic Griiiide, die dazu gefiihrt haben, daB das 
Spektroskop fiir die Betriebsfiihrung beim Wind- 
frischverfahren in der Praxis nicht in dem erwarteten 
MaBstabe rerwandt wurde, sind mannigfacher Art.

1. Es fehlt an techniseh brauchbaren Iustrumen- 
ten, fur die die Forderung aufzustellen ware, daB sie 
gegen Staub und Warnie, sowie gegen die in Hiitten- 
■werken unvermeidliche rauhe Behandlung unemp- 
findlich sind.

2. Im allgemeinen wurde das Taschenspoktro-. 
skop verwendet, und dieses diirfte wohl fiir die prak- 
tische Beobachtung der mannigfaltigen Yorgange, 
wie sie in dieser Arbeit geschildert sind, kaum aus- 
reichen, da viele feine Einzelheiten durch die Hellig- 
keit des Spcktrums nicht klar genug in die Erschei- 
nung treten. Die groBeren Instrumente werden wohl 
meist aus Scheu vor einer umstiindlichen Hand- 
habung nie den Eingang in die Huttenwerke gefunden 
haben, da sie ja im groBen und ganzen viel zu viel 
Mikromoterschrauben oder ahnliche empfindliche 
Teile haben.

3. Nicht zuletzt mag jedoch die Unzulanglichkeit 
der bisher zugrundegelegten wissenschaftlichen Er
klarung des Spcktrums der Windfrischverfalrren 
die Nichteinfiihrung des Spektroskops im prak- 

tischen Huttenbetriebe beeiniluBt haben. Die meisten 
Untersuchungen sind ja entweder hutteninannisch 
oder physikalisch uuklar gewesen und haben die 
Punkte, auf die es im Betriebe hauptsachlich an- 
kam, nur uuzulanglich behandelt. So lassen z. B.

die vom phjsikalischen Gesichtspunkt sehr beach- 

tenswerten Untersuchungen von Hartley, die cin- 
zigen, die auf photographischem Wege hergestellt 
wurden, jedfe Analysenangabe vermissen.

Metallographischc Untersuehung. einer 
Auswahl der bei der Untersuehung ge- 

nommenen Schopfproben.

I. Kleinbessemerei-Betrieb.

Abb. 26 und 27 zeigen ein Schliffbild des bis zur 
Entziindung geblasenen Roheisens; die einzig walir- 
nehmbaren Gefugebestandteile sind Perlit und Ze- 
mentit. Der Kohlenstoff befindet sich somit insge- 
samt in gebundener Form.

Abb. 28 zeigt ein Schliffbild einer abgefangenen 

Schmelzung mit 0,38 % Kohlenstoffgehalt Da der 
Stahl noch nicht desoxvdiert ist, nimmt man zwischen 
den Gefcgebcstandteilen allerwarts die dunklen 
Punkte von Osydulen, Oxyden bzw. oxydischen 
Schlacken wahr.

Abb. 29 zeigt ein Schliffbild einer abgefangenen 
Schmelzung, dic bei 0,25 % Kohlenstoffgehalt ab- 
gebrochen ist. Das Schliffbild, Abb. 30, zeigt das 
Gefiige einer fertiggeblasenen Schmelzung ohne 
Desosydationsinittel, bei einem Kohlenstoffgehalt 
von 0,06 %. Man sieht neben Schhckeneinschliissen 
iiberall dic punktformigen Oxydulen, Osyde bzw. 
osydisclien Schlacken. Nach dem tertigmachen zeigte 
die Schmelzung einen Kohlenstoffgehalt yon 0,12 %.

Abb. 31 und 32 sind Schliffbilder fertiggeblasener 
Schmelzungen ohne Zusatz von Desosydations- 
mitteln mit Kohlenstoffgehaltcn von 0,09 bzw.
0,15 %. Die beiden Schliffbilder zeigen einheitlich 
wieder Einschliisse ron Oxydulen, Oxyden, oxy- 

dischen Schlacken.

IL GroBbessemerei-Betrieb.

In Abb. 33 bis 35 sind Schliffbilder von abge
fangenen bzw. fertiggeblasenen, nicht deeoxydierten 
Bessemerschmelzungen dargestellt. Auch auf diesen 

Bildern erkennt man, wie mit abnehmendem Kohlen
stoffgehalt der EinfiuB des Eisenoxyduls, das sich 
mit Yorliebe an den Kristallgreiizen festsetzt, sich 
storend beinerkbar macht. Es geht hieraus der Vor- 
teił friilizeitigen Abbrechens des Blasens klar genug 

hervor.

Spektralanalytische Untersuchungen des 
basischen Yerfahrens.

Eine yollstandige Untersuehung. der Spektral- 
yorgiinge beim basischen Yerfahren ist im Marz 1914 
iin Thomaswerk der Peiner Walzwcrk-A.-G. vorge- 

nommen worden. Die Roheisenverhaltnissc des 
Peiner Walzwerks sind in diesem Zusammenhang 
besonders beachtenswert, da durch den hohen 
Phosphor- und Mangangehalt des Roheisens, der 
bisweilen 3 %  erreicht, die Hitzen boi dem Eintritt 
der Entphosphorung und der Beendigung der Kohlen- 
stoffverbrennung sehr stark rauchen, so dali das Ein- 
fallen der Fltiiune und die Beurteilung der anderen 
durch die Flamme gegebenen Anzeichen sehr schwie-
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rig wird; daher wird selbst im praktischen Betriebe 
zur Ermittlurig des Zeitpunktes, von wo aus die 
Entphosphorung der Zeit nach bestimmt wird, das 

Spektroskop benutzt. Storend bei den Aufnalunen 
im Peiner Walzwerk war insonderheit das mehr- 
malige, zu getrenu ten Zeitabstiinden vorgenommene 
Einwerfen von Kalk, so daB die Spektralreaktion 
durch das Hinzutreten, des Kalkspektrums wesent- 

lich vcrwickcltcr gestaltet wurde.

Im ganzen geuommen, verlauft der spektrale 

Vorgang bei dem basischen Windfrischvcrfahren 
genau in der gleichen Weise, wie fiir das saure Wind- 
frisehverfahren beschrieben worden ist; Durch den
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Abbildung 30. Spektrum einer basischen Schmelzung 

im Thomaswerk der Peiner Walzwerk A.-G.

Umstand, dat! der Phosphor erst verbrennt, wenn 

der Kohlenstoff nahezu vollstandig abgesehieden 
ist, und zwar durch ein, je nach GroBe und Gehalt, 
etwa 2 bis 4 min dauerndes Nachblasen, tritt nach 

Verschwinden der Spektrallinien, die in der genau 
gleichen Weise erfolgt wie beim sauren Windfrisch- 
verfahren, ein einfaches Farbenband zuriick, das sich 
bis zu der Wellenlange etwa XX 4500 erstreckt und 
keinerlei Linien mehr zeigt. Es ist dies nach der 

oben gegebenen Erkliirung um So mehr verstandlich, 
ais keine reduzierenden Bestandteile wic Kohlen- 
uxyd weiterhin in der Flamme Yorhanden sind und 
somit erst im Spektrum auftreten konnten. Ledig- 
lich durch den Kohlenstoffgehalt der basischen 

Masse wird namentlieh bei neuen Konrertern be- 
wirkt, daB im Grun manchmal ein feines Spektrum 
wieder auftritt, das jedoch fiir das Abbrechen des 

"Nachblasens wenig kennzeiehnend und bedeutsam

ist. Es ist vielmehr ratsam, von dem Zeitpunkt der 
yollstandigen Entkohlung, zusammenfallend mit dem 
Yerschwinden der- griinen Manganbande, eine be- 
stimmte Zeit nachzublasen, wie dies in den meisten 
Werken iiblich ist. Im iibrigen verlauft das basische 

Yerfahren im allgemeinen heiBer und gibt zu einem 
starlceren Auftreten von verbrennendem Eisen An- 
laB, wie dies durch eine ganze Beihe von auftretenden 
Eisenlinien im Violett und Blau erwiesen ist. In 
Abb. SG ist der Spbktralyerlauf einer basischen Hitze 
im Peiner Walzwerk wiedergegeben.1)

Allgemeinos.

Das Spektroskop dient durch Wiedergabe der 
rerschiedenon Helligkeiten der Flamme zu versćhie- 
denen Zeitcn, sozusagen ais ein optisches Pyrometer. 
Man kann somit aus dem Helligkeitsgradc des Spek
trums auf die verschiedenen Temperaturen der 
Flamme schlieBen, die auch noch durch den mit der 
Temperatur weehselnden Metalldrmpfgehalt, so- 
wfthl an Mangan- ais auch Eisendampfen, beein

fluBt wird. Je heiBer die Sclnnelzungen gehen, um 
so mehr Metalldampfe werden sich in der Flsmrne 
befinden, um so scharfer werden sich die Spektral
linien von dem kontinuierlichen Grunde des Spek

trums abheben. Ueberdies werden eine ganze Anzahl 
von Linien erst bei bestimmter Temperatur sichtbar. 
Das' Spektroskop gibt somit einen Anhaltspunkt 

fiir dic Zugabe von Schrott,
Zum SchluB mochte ich an dieser Stelle allen 

Herren und den Firmen, dio mich bereitwilligst bei 
der Durchfuhrung dieser Cntersuchungen unter- 

stutzten, meinen besten Dank sagen.

Zusammen fassung.

Bei Anwendung spektralanalytischer Beobacb- 

tungen neben den bisher ublichen Proben wird die 
Moglichkeit gegeben, das Windfrisclwerfahren ganz 
im-allgemeinen durch ein wisscnschaftliches Arbeits- 

verfahren zu iiberwachen.
Im besonderen Falle des sauren Yerfahrens ist 

.die Moglichkeit gegeben, den Arbeitsvorgang bei 

bestimmten Gehalten an Kohlenstoff zu unter- 
brechen und bei Beriicksichtigung der einzelnen 

Schmelzung Anhaltspunkte fiir die ubrige Zusammen- 
setzung des Metallbades zu haben. Dies hat eine 
Ersparnis an Zusatzen zur Folgę.

Im besonderen Fali des basischen Yerfahrens 
ist die Moglichkeit gegeben, durch Ermittlung des 
Punkt.es des niedrigstenKohlenstoffgehaltes den Grad 
der Entphosphorung der Zeit nach zu beśtimmen.

Fiir beide Yerfahren ist eine Moglichkeit gegeben,' 
den Gang der Schmelzung zu beurteilen und danach 
die Zugabe von Schrott zu bemessen und zu regeln. 
Dadurch ist man in der Lage, die Wirtschaftlichkeit 

der Yerfahren wesentlich zu beeinflussen.

l ) Das basische Windfrischverfahren wird einer aua- 
fuhrlichen Untersuchung mit rerbeaserten Apparaten in 
Kurze unt-erzogen werden.
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Deutsche Kraftkultur.
i

Von Professor Dr. R ichard  Ehrenberg in Rostock.

I. E r fa h ru n g e n .

U
nsere Niederlage ist dadurch eine so ver- 
nichtende geworden, daB unsere seelische 

Kiiegsfaliigkeit aufhorte. Sie liorte auf, ais zu 
dem langen Kampf gegen physische Uebermacht 
und gegen ihre vergiftenden Waffen hinzukam: 
die Hochstwirkung einer geistigen Krankheit, 
<lei en Keim seit langer Zeit im deutschen V olke 
wirkte; seine Widerstandsfiihigkeit gegen diesen 
Krankheitskeiin war schon stark geschwiicht; 

unsere Feinde diirften darauf rechnen, daB sie 
mit ihrer Hilfe schlieBlich ganz zusammen- 

brechen wiirde. So hat sich aufs neue vollzogen, 
was in der deutschen Geschichte schon wieder- 
liolt sich ereignet hatte: mit Hilfe des Aus- 
lands ist deutsche Einheit zerstort worden.

Den Krankheitskeiin pflegt man mit dem ver- 
wirrenden Schlagwort „Soz ia lism us“ zu be- 
zeichnen und unter dieser Wortmaske zu idea- 
lisieren. W ir werden ja jetzt mehr ais je von 
Wort.en beherrscht, hinter denen sich die Trieb-

krafte verstecken. Das ist bei den Volkerkiimpfeu 
wie bei den Klassenkampfen jetzt das wirksamste 
Kampfmittel. „Sozialismusu heiBt so viel wie 
*Gem einschaftsgeist“ ; aber hinter diesem 
schonklingenden Worte versteckt sich hei der 
Mehrzahi von Sozialisten ein kurz sichtigerKlassen- 
egoUtnus, der3eine scheinbareBerechtigung tindet 

im „Marxismus “ , einem Gewebe von Sophis- 
men mit einem kleinen Bestandteile Wahrheit. 
Wie dieser Geist der Zersetzung wirken muBte 
und gewirkt hat, zeigt sich jetzt unverhullt. 
Er hat nicht nur starkę Arbeitsunlugt erzeugt, 
nicht erst jetzt, sondern schon lange vor dem 
Kriege, und hat damit dieWurzel unseres friiheren 
Wohlstandes untergraben. er hat schlieBlich sogar 
unsere Selbsterhaltung aufs UuBerste gefahrdet. 
Er hat nicht nur „Eigentum“ ais „Diebstahl1- 
erscheinen lassen und damit jedes Verbrechen 
scheiubar gerechtfcrtigt. Er hat schlieBlich auch 
einen Abgrund aufgerissen zwischen den auf- 
einander angewiesenen Volksschichten, zunachst 
zwischen Unternehmern imd Handarbeitern, dana
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ilberhaupt zwischen den bisher fiihrenden und 
gefiihrten Volkselementen. Der angebliche „Ge- 
meinschaftsgeist11 hat den wirklichęn Gemein- 
schaftsgeist zerstort. Dabei haben, wie beim 
Wettkami fe gegen das Deutsclitum, vergifiete 
Waffen das Meiste getan,- haben in unserm In
nem durch eine subjektiv oritntierte Klassen- 
und 1’artei-Ethik den Eindruck erweckt, unser 
Volk sei durch und durch verdorben. Hier faud 
dtr Marxismus einen mftchtigen Vi-rbiindeten an 
einem entgegengesetzten Geiste, der auf den 
Namen „Sozialisnius* mehr Anspruch hat, am 
deutschen Idealismus.

Erst die so entstandene Mischung von Trieb- 
kraften hat die Explosivkraft des Sozialisnius 
auf hochsto gesteigert, zumal ihre Front alle 
Parteien durchsetzt. Schon vor dem Kriege wurde 
dadurch die Widerstandsfithigkeit der deutschen 
Bildung einscblieBlich der Regierungen gegen- 
iiber dem Marxisinus stark geschwacht. Im 
Kriege selbst, im auBersten Daseinskampfe, wurde 
das deutsche Gewissen zur politischen Fiibrung 
berufen und dadurch bei der Kriegfiihrung wie 
bei der inneren Politik eine Neryositat erzeugt, 
eine Unsicherheit, die viel zu unserer Niederlage 
beigetragen hat. So sind die Triebkrilfte deut
scher Selbsterhaltung in Staat und Yolkswirt- 
schaft schwer geschadigt worden durch Trieb
krilfte der Selbstveredlung, die sieh mit denen 
der Zersetzung verbiindeten. Wer letztere be- 
kampfen will, muB sie scharf sondern vom Geist 

des IdealisinuR, mag dieser auch noch so sehr 
gefehlt haben durch Unklarheit und Subjektivis- 
mus, nimentlich durch rein gefiihlsmaBig orien- 
tierte Sozialethik und durch die so erzeugte 
Empfanglichkeit fiir alle Sophisinen des JIarxismus.

Die Emjifilnglichkeit der deutschen Yolks- 
seele fiir den Sozialisnius wurzelt tief in ihren 
starksten Eigenschaften. Diese widerstreben durch- 
aus dem von den Angelsachsen geschaffenen und 
sie befriedigemlen Geiste neuzeitlicber Produk- 

tionsweise.
Bedarf es noch besonderer Beweise, daB die 

Deutschen ihr Bestes nur leisten, wenn sie 
Freude an der A rbeit selbst haben? DaB 
Sachliebe und Griindlichkeit, eng verschwisterie 
Eigenschaften, ihre eigentlichen Starken sind? 
DaB sie dagegen keineswegs, wie Englander und 
Amerikaner, es lieben, rasch zu arbeiten, um 
mehr zu verdienen ? DaB sie zu allein ihre Zeit 
haben wollen? Wer noch daran zweifelt, sei> nur 
verwiesen auf Arthur Sliadwells Beobachtun^en 
(England, Deutschland und Amerika, eine ver- 

gleichende Studie ihrer industriellen Leistungs- 
fahigkeit) und auf mein Buch „Die Unterneh- 
mungen der Briider Siemens11. Aus diesen Ana- 
lyson vonErfaht-ungen istersichtlich, wie starken 
Widerstaml die Deutschen in sieli bei Ausfiih- 
rung von Fabrikarbeit zu iiberwinden haben, 
trotz hoherer Yerdienste, diei fiir Englander voll-

kommen geniigen, um einHochstmaB vonArbeits- 
willen zu erzeugen. Beides gilt sowohl von Be- 
triebsleitern wie von Hilfskraften. Der Eng
lander empfindet zwangslaufige Aibeit durchaus 
nicht ais widerwartig wie der Deutsche. Das 
erkennt man auch durch Beobachtung englischer 
Berufs-Sportleute bei ihren sieh ewig wieder- 
holenden Uebungcn: sie machen sieh gern zu 
Alaschinen. Die Eigenart deutscher Arbeit er- 
kennt man besonders deutiich, wenn man sieht, 
wie sieli deutsche und polnische Landarbeiter zu 
Arbeiten yerhalten, die immer wieder die 
namlichen raschen Bewegungen erfordern, also 
etwa namentlich zu Riibenarbeiten. Ebenso wenn 
man deutsche Landarbeiter beim Uebergange zu 
intensiver Fabrikarbeit beobachtet.

Werner Siemens empfand dauernd das „lau- 
fend geldbringende Geschaft* ais Blangweilig“ ; 
er wollte Sachinteresse an seiner Arbeit liaben 
(„reelles Interesse“ nennt er es bezeichnend). 
nicht bloBes Geldinteresse. Das ist eine typische 
deutsche Erscheinung. Inwieweit diese Erschei
nung berechtigt ist, hahen wir hier nicht zu er- 
griinden. Die neuzeitliche Erzeugungsweise hat 
die maclitigsten Wirkungen, die einander durch- 
kreuzen. Bediirfnisbefriedigung und Yolkswohl- 
stand werden aufierordentlifch gehoben. Die 
Handarbeit wird zwar zunachst entgeisligt durch 
Jlechanisierung, das holiere Seelenleben durch 
łlaterialisnius geschadigt, aber zugleich die 
Menschenkraft von ihren grobsten Arbeiten am 
ireisten eni.Iastet, neue IIiiglichkeileu..-hoherer 
Kultur auch fiir die Handarbeit er werden ge- 
schaffen. Dies alles bleibt hier beiseite. Genug, 
die Deutschen stellen sieh anders zur neuzeit- 
lichen Erzeugungsweise ais Englander und Ame
rikaner ; sie widerstrebrn ihr auf die Gefahr 
hin, sieli selbst zu zerstoren. Hierdurch werden 

sie in der Wurzel gespalten.
Englander und Amerikaner sind weit mehr 

Gattungsmenschen ais die Deutschen mit ge- 
ringeren Geiniitsbedurfnissen bei der A rbe it. 
Der Arbeitsmensch ist in ihnen weit seharfer 
getrennt vom Gemutsmenschen ais bei nns. Die 
Deutschen konnen es nicht vertragen, daB „beim 
Geld die Gemutlichkeit aufhoren soll“. Sie sind 
daher auch bei weitem nicht so leicht wie Eng
lander und Amerikaner durch das blofie Geld- 
interesśe zu leiten. Der Deutsche ist auch bei 
der Arbeit „Einspanner“, wenigstens der wert- 
volle Deutsche. Er verlangt Achtung und Ver- 
standnis fiir seine allgemein menschlichen Inter
essen, fiir sein Familiendasein, sogar fiir die 
Eigenart seiner Personlichkeit. Diese Bediirfńisse 
sind bei drn besseren Elementen auch der Hand- 
arbeiter nachweisbar stets Yorhanden. Werden 
solche Bediirfńisse aus der BerufssphSre ąusge- 
Łchlossen, so leidet damit der beste Teil des 
Deutschen Schaden: er hat an der Arbeit kein 
Sachinteresse mehr. Das ist aber weder „Kapita-
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lismns“ im Sinue von Marx, noch ist es iiber- 
haupt ein notwendigcr Bestandteil unBerer Er- 
zeugungsweise; diese mufi und kann dem deutschen 

Volksgeiste besser angepafit werden.
Was hier gesagt ist, gilt zunachst nur von 

den edieren Elementen, dereń es aber in allen 
Volkschichten gibt. Sie sind gegenwttrtig durch 
die roheren Elemente namentlich der jungen 
Leute stark zuriickgedran^t, eine der schlimmsten 
Wirkungen jener geistigen Erkrankung.

Solche Mechanisierung und Differenzierung, 
wie sie sich im heutigen Grofibetriebe lieraus- 
gebildet hat, ertragt der gute deutsciie Arbeiter 
anf die Dauer nur, wenn fiir kraftige Gegen- 
gewiehte gesorgt wird. Diese DilTerenzierung 
und die damit gegebene Schwierigkeit, unmittel- 
bare menschliche Fiihlung herzustellen zu den 
Vorgesetzten, laflt dem Arbeiter nur wenig Be- 
wufitsein der doch tatsachlich yorhandenen 
Arbeitsgemeinscbaft. SolchesBewufitsein ist notig, 
urn ihn unenipfanulich zu machen fiir die Zerset- 
zungskeime geistiger Krankheit. Der Deutsche 
ist ja besonders organisationsfahig, aber nur 

wenn er das BewuBtsein hat, dafi seine Flihrer 
mit ihm eine Gemeinschaft bilden. Dieses BewuBt- 
sein hatie er friiher z. B. im Heere, trotz der 
aucli dort gegebenen immer mehr wachsenden 
sozialen Klassenbildung. Dieses BewuBstein wurde 
erst untergraben, ais der aus der Berufssphare 
stammende soziale KrankheitsstofT im Heere Ein- 
lafi fand.

Fiir den Angelsachsen ist guter Lohn sehon 
ein festes Band, das ihn an seine Arbeit bindet, 
an seine Fabrik, bei entsprechender Aufklarung 
auch an seinen Staat, der ihn scliiitzt. Der 
deutsche Arbeiter ist dafiir weniger ernpfanglich, 
obwohl Staat und wirtschaftlicher Betrieb fiir 
ihn weit mehr getan haben, ais in England und 
Amerika geschelien ist. Er verlangt von seinem 
Staate, von seinem Betriebe vor allein Verwirk- 
lichung seines Gerechtigkeits-Ideals, wie er es 
durch die triibe Brille des Marxismus erscliaut, 
und opfert diesem Phantom sein wirtschaftliches 
Wohl, ja die Zukunft des ganzen Volkes. Mag 
dabei blinde Begehrlichkeit noch so stark mit- 
wirken, wesentlich yerstarkt wird sie doch bei 
den besseren Elementen durch die Stimmung, die 
wir bei der Kriegsernahrung so oft beobacbten 
konnten: „Mag es uns schlecht gehen, wenn
das notig ist, nur nicht schlechter ais andern!“

Yerstarkt wurde diese Anschauungsweise vor 
allem durch die wirklichen Zustande, welche die 
Seele des deutschen Arbeiters seit lango scha- 
digen, ihn seinem eigenen besseren Teil ent- 
fremden. Das mafilose Wandern unter dem Ein- 
flusse der neuzeitlichen Erzeugungsweise, also 
namentlich des wirtschaftlichen Selbstinteresses, 
das massenhafte Wandern vom Lande in die Stadt, 
von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle ertotet im 
deutschen Arbeiter weit wertyollere Seelenkrafte

ais im Englander, im Amerikaner, iłn Polen. 

Ohne Heimatliebe, ohne das BewuBtsein einer 
Arbeitsgemeiuschaft im Grolłbetriebe, meist ohne 
eine freundliche Wohaung, ohne rechtes Familien- 
leben, ohne ein Stiick Boden, das er bearbeiten 
konnte, ohne den friiheren Zusammenhang mit 
der nahrenden Mutter Natur, meist auch ohne 
Religion, so entwurzelt wurde der Deutsche in den 
riesigen Steinhaufen der Grofistadte leicht ein 
sozial gefahrliches Wesen, dem schlieBlich auch 
das Vaterland' gleichgiiltiger wiirde ais engli
schen und polnischen Arbeitern, die ebenfalls 
leicht wandern, empfanglicher fiir soziale Gifte.

Das gilt yerstarkt von der deutschen B il- 
dung. Die so lange. so heifi ersehnte Einheit 
und Macht des Reiches wurde dem deutschen 
Idealismus yergallt durch „Materialisiernng‘ und 
„Mechanisierung11 des Lebens, durch den „Ka- 
pitalismus“ und „Imperialismus“, wie der Idealist 
die Triebkrafte der Selbsterhaltung unter dem 
Einflusse von BMarxismus“ und „Pazifismus11 
nennt. In solchem Lichte emptand der deutsche 
Idealisinus die Yerwirklichung der grofien Ge- 
danken seiner friiheren Fiilirer, seiner Helden, 
ais einen leeren, seelenlosen Zustand. Dieser Zu- 
staml erweckte bei ihm Widerwillen. Es em- 
p8rte ihn, dafi Erwerbsinteressen einen so breiten 
Raum im Volksleben einnahmen, dafi das deutsche 
Volk seinem eigensten Wesen entfremdet wurde 
durch eine Triebkraft, welche alles in Geld und 
in anderen auBeren Erfolgcn zu werten sucbte, 
welche HaBIichkeit, Oberllachlichkeit, Unsittlich- 
kcit crzeugte, widerwftrtige Kampfe um den 
Futternapf.

Dariiber wurde gering geachtet, dafi diese 
Triebkraft unser Volksdasein erhalt, dafi ein 
Volk die Triebkrafte der Selbsterhaltung nicht 
yernachlasslgen darf, dafi das deutsche Volk 
ganz besonders bedroht ist in seinem Dasein; 
iibersehen wurde, wieviel doch sehon erreicht 
war, wieviel GroBeres noch erreicht werden 
konnte. Der deutsche Idealismus sali nur jene 
schlimmfn Wirkungen. Er sah, dafi unsere 
raschen wirtschaftlichen und staatlichen Erfolge 
bei anderu V8lkern HaB und Neid erreglen, und 
er grollte auch deshalb den Triebkraften, aus 
denen dies hervorgegangen war, Die rechte 
Stimmung fiir nationalen Selbstmord.

So wurde der deutsche Idealismus revolutioniir 
gesinnt. Und diese Grundstimmung gelangte auf 
ihren Hohepunkt, ais die gleichen Triebkrafte 
des Kamples um Erwerb und Macht den Welt- 
brand entziindeton, die Holle auf Erden entfes- 
selten, ais der Krieg die deutsche Kultur, ja 
alle europaische Kultur, in ihren Wurzeln be- 
drohte. Jetzt erst recht erwuchs im deutschen 
Idealismus die Ueberzeugung, daB es deutsche 
Sendung sei, die Weit yon diesen Hollengeistern 
zu erlosen. Dnd ais wir unterlagen, da wurde 
die Ueberzeugung zu dem religiosen Glauben,
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daB aus dieser Katastroplie ein neuer Geist her- 
vorgehen niiisse. Manche der besten Elemente 
deutscher Jugend sind dem Sozialismus zuge- 
stromt oder haben sieli doeh entschlossen, mit 
ihm zusammenzuwirken, in der Hoffnung, ihn 
mit dem Geist des Idealismus zu erfiillen.

Ob diese Hoffnung auf innere Lauterung des 
Sozialismus begriindet ist, steht, dahin. Aber 
so viel ist gewiB: dor Geist, aus dem solche 
Hoffnung erwachsen ist, kainn und darf nicht 
untergehen. W ir brauchen ihn fiir den Wieder- 

atifbau der deutschen Yolkskraft. Sachliebe, 
Menschenliebe, Gottesliebe, diese T riebkrafte  
deutscher S e lb s tv e re d lu n g , sie mussen 

w ieder versohnt werden m it tlen Trieb- 
k r a f ten deu tsche r S e 1 b s t e r h a 11 u u g , 
mit dem personlichen und nationalen Selbstinter- 
csse, A lle  in unserem Volke lebendigen Trieb- 
kriifte mussen vor den deutschen Wagen ge- 
spannt werden, um ihn zu belreien aus dem 
tiefen Sumpfe, in dem er festgefahren ist.

Dio Ziele solclier Heilung nnserer kranken 
Volksseele hat L u d e n d o r f f  am Sclilusse seiner 
„Kriegserinnerungen11 scharf umrissen:

Unerschrockenes Denken und mUnnlithes 
Handeln jedes Einzelnen und doeh selbst- 
loses Unterordnen durch Zuruckstellung des 
eigenen Iclis in nationaler Mannszucht sind 
Erfordernis. Sie allein konnen uns die 
yolkische Wurde wiedergeben, dereń Riick- 
g'ewinn Vorbedingung deutschen Aufer- 

stehens ist. Sie sind das erste Gebot!
Liebe zur Scholle und zum Handwerk, 

Liebe zur Arbeit und uuermiidliche Schaffens- 
freudigkeit, eiserner Fleifi, freie Betatigung 
im Wirtschaftsleben gepaart mit Riicksicht 
auf* den Nebenmenschen, vertrauensvolles 
Zusammenwirken von arm und reich. von 
Hand und Kopf, verk8rpert in einer Ar- 
beitspflicht, Froiheit fiir die Grundlagen 
deutscher Werte sind die Voraussetzung 
neuen Aufstiegs. Sie sind das zweite Gebot 

fur uns!
Pflichttreu, redlich, wahrhaftig. mutig 

muB der Deutsche wieder werden, sittlicher 
Ernst ihn beherrschen, das ist das dritte 
Gebot. Fichtes Wort, daB deutsch sein 
und Charakter haben ohne Zweifel gleich- 
bedeutend sind, muB wieder Wahrheit 
werden. Nur das gibt uns die Selbst- 
achtung wieder, und nur durch sie er- 
zwingen wir uns ifie Achtung anderer.

Das sind die grofien Aufgaben der Erziehung 
zur deutschen Kultur. Sie lassen sich nur 
losen mit Hilfe einer ihnen angepaBten-Organi- 
sa tio n . Denu auf andere Weise kann ein 
Volk iiberhaupt Kultur weder erlangen noch 
wieder erlangen. Je  de seelische Trieb- 
k r a f t  bednrf sozialer Organisation, wenn sie 

durch Zwang oder Willen, durch diese Mittel

sozialer K r a f t i ib e r t r a g u n g . wirken soli 
auf die A rb e its k r a f te  des Volkes, wenn sie 
Kulturarbeit leisten soli, wenn also die ruhende 
Kulturenergie eines Volkes in lebendige ver- 
wandelt werden soli; und das ist das Wesen 

aller Kultur.

Die Art der Organisation eines Volkes mufi 
sich nach seiner E ig e n a r t  richten, nach der 

Eigenart seiner Trieb- und Arbeitskrafte. Diese 
sind bei aller Uebereinstimmung der Grund- 
elemente doeh bei den einzelnen Volkern ver- 
schiedeń abgestuft. So konnen Staat, Religion, 
Beruf, sogar Familie der Deutschen nicht ebenso 
organisiert sein wie die der Angelsachsen. Und 

eine Organisation fiir d e u ts c h e K ra ftk u ltu r , 
d. Iu eine soziale Organisation aller Trieb- uud 
Arbeitskrafte zur Scliaffung deutscher Kultur 
kann nicht ganz die namliche sein wie eine 
Organisation fiir englische Kraftkultur. Wie 
sie sieli der .Eigenart deutscher Trieb- und Ar
beitskrafte anpassen laBt, das ist die groBe 
Frage, die wir zu beantworten haben.

So viel ist gewiB: die soziale Organisation 
eines Volkes kann sich nur allmahlich, organisch 
und nie derart umgestalten. dafi wesentliche 
Triebkrafte ganz ausgeschaltet werden. Eine 
Itevolution istauBerstande, ihre Grundelemente 
zu audern, die sich in vielen Jahrhunderten ge- 
bildet haben und die iiberdies in allen Yolkern 
die iUlmlichen sind. Aber Erfahrungen von der 
Art, wie sie das deutsche Volk in den letzten 
Generation«n durcligemacht-hat, konnen nicht 

ohne ernste dauernde Folgen fur seine soziale 
Organisation bleiben. Wie .jeder Einzelne, so 
muB aucli' jedes Volk aus seinen Erfahrungen 
lernen.

II. G ru u d sa t z e.

Das sind einfachste Bestandt.eile einer Er- 
fahrungswissenschaft, die erst in der Entstehung 
begriffen ist, der „S o z ia le n  D y n a m ik “. So 

wenig jemand eine Maschine, ein llaus bauen 
oder wesentlieh andern kann, ohne gewisse ein- 
fache Elemente der Mechanik zu kennen, so 
wenig kann sich jemand mit sozialer Organi
sation befassen, kann sie verbessern ohne Kennt- 
nis der Elemente , Sozialer Dynamik", d. h. ohne 
etwas davon zu wissen, wie die einzelnen Trieb
krafte der Kultur in der sozialen Organisation 
wirken.

Die Triebe sind Arten organischer Energie. 
Sie sind in der Welt der Lebewesen die Mittel, 
um ruhende Energie in lebendige zu verwandeln. 
Sie leisten Arbeit. Das Wesen aller Triebe, 
der Naturtriebe wie der Kulturtriebe, die' ja 
nur veredelte Naturtriebe sind, i3t eino heftige 
seelische Bewregung, ein Yerlangen der Lebe
wesen nach Kraften, die ihm fehlen. So ver- 
langt der Hungrige nach Nahrung, der sexuell 
Erregte nach der Yerbindung mit dem andern
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Geschlecht, der Forsclier nach Erkenntnis, der 
Unternelnner nach Arbeitskraften, die seine wirt- 
achaftliclien Absichten aUsfUhren, der schwache 
Einzelrie nach dem Schutze der Gemeinschaft, 
der AiidUchtige nach Gott. Dieses Verlangen 
nacii den felilenden „ I\omj)leiri entarkritften“ ent- 
seheidet iiber die R ic h tu n g  der einzelnen 
Triebkrafte. Die Richtung des Selbstinteresses 

ist eine andere wie die des Sachinteresses, der 
Mensckenliebe, der Gottesliebe. Damit wird 
auch entschieden iiber die Faliigkeit der ein
zelnen Triebe zur Erhaltung, zur Entwicklung, 
zur Veredlung des Lebens, also auch des Kultur- 
lebens, iiber die Faliigkeit der einzelnen Trieb- 
krflfte zur Bildung von Gemeinscliaften, iiber 
die Eigenart der von jeder rI’riebkraft gebildeten 
Gemeinschaft.

Die Faliigkeit des Selbstinteresses zur Selbst- 
e rh a ltu n g  Ubertrifft die der andern Natur- 
triebe. Dagegen hat das Selbstinteresse weniger 
Faliigkeit zur Se łbstvered lung  durch Ge- 
m einschaftsbildung , liier steht die Gottes- 
liebe obenan. In der Mitte bęider Rangord- 
nungen steht die Sacliliebe, die Freude an der 
Arbeit selbst, namentlich ais Erkenntnistrieb 
und ais Formtrieb, welchen Triebkraften die 

Organisation von Wissenschaft und Kunst obliegt.
Darauf beruht auch die Rangordnung der 

einzelnen Gemeinschaften. Staat und Berufs- 
gemeinschaft sind fiir die Selbsterhaltung eines 
Volkes die wichtigsten Gemeinschaften; in ihnen 
ist das Selbstinteresse der Volksgemeinschaft 
und ihrer einzelnen Angehorigen am liochsten 
organisiert. Religion und Familie, die Pflauz- 
garten der Gottesliebe und der Menscbenliebe, 
sind die fiir die Selbstvered!ung der Menschen 
bedeutsamsten Gemeinschaften. Der Kulturauf- 
stieg vron jenen zu diesen Gemeinscliaften fiihrt 
durch Wissenschaft und Kunst, durch die Haupt- 
organe der Sacliliebe, in denen Erkenntnistrieb 
und Formtrieb organisiert sind.

Das Selbstinteresse wirkt auf ganz andere 
Arbeitskrafte wie Mutterliebe, wie Erkenntnis
trieb. Deshalb ist eine Familie anders organi- 
siert ais eine Fabrik, diese anders ais ein 
wissenschaftliches Laboratorium,mag auch aufler- 
lich viel Aehnlichkeit bestehen. Wollte man 
das Lohnprinzip ins Innerste der Familie ein- 
fiihren wie bei einer Fabrik, so wiirde die Fa
milie sieh auflosen. Wollte man eine Fabrik 
organisieren wie eine Familie oder Wie ein 
wissenschaftliches Laboratorium, so wiirde sie 
unwirtschaftlich arbeiten und daran auch bald 
zugrunde gehen. Wollte man ein wissen
schaftliches Laboratorium naeh den Grundsatzen 
einer Fabrik leiten, so wurden gerade die wissen- 
schaftlich bedeutsamsten Arbeiten unterbleiben 
und der Lehrbetrieb wiirde schwer leiden; ein 
solches Institut konnte sieh an keiner Universitat 
halten.

Jede einzelne der Gemeinscliaften, aus denen 
sieh die soziale Organisation zusammenSetzt, 
bedarf der M ischung  von Triebkraften. Wie 
in der Familie sieh „das Strenge mit dem Zarten" 
mischt, so ist auch der Staat zwar vor aliern 
ein Organ des Volkes zu dessen Selbstbehauptung, 
dient aber auch der Selbstveredlung. Je nach
dem in einem Volke die Triebkrafte der Selbst
erhaltung oder die der Veredlung iiberwiegen, 
wird auch die Beschaflenheit des Staates eine 
durchaus verscliiedene sein. In estremen Fallen 

wird er yielleicht wie ein Schwindelgeschaft 
handeln, dem jedes Mittel recht ist, um die 
Konkurrenz auszuscbalten, oder wie eine Familie. 
OlYenbar entgegengesetzte Fehler. Auch eine 
wirtschaftliche Unternehmung bedarf nach aufien 
auderer Organisationsgruudsatze ais innerhalb 
der eigenen Arbeitsgemeinschaft. Wie wiirde es 
wohl einem Geschsftshause ergehen, wenn dieTeil- 

haberuntereinandernur „geschaftlich“ verkehrten? 
wieaber auch, wenn dieGeschaftsIeitungdie AuBen- 
welt ebenso behandelte wie die Geschaftsteilbaber 
sieh gegenseitig? Fragen, die keineswegs so iiber- 
fliissig sind, wie es den Anscliein hat.

Die iiberwiegende Bedeutung der Volks- 
gemeins c lia f t fiir dio ganze Kultur beruht ja 
auch nur darauf, daB in jedem Volke durch An- 
lage und Geschichte eine besóndere Mischung 
der uberall gegebenen Kulturkrafte erwachsen 
ist und liierdurćh auch eine besóndere Kultur- 
aufgabe. Deshalb hat jedes Kulturvolk die

• K u ltu rp f lic h t  der Selbsterhaltung. Das setzt 
voraus, dafl die Yijlker einander nicht nach den- 
selben Grundsatzen behandeln konnen, die in 
ihrem Innern herrsćhen. Das ist, der von jeher 
gegebene Zustand, der durch das Yolkerrecht 
nur *ehr unvolIkommen verandert worden ist. 
Ein Teil des deutschen Idealismus vermag diese 
herbe Notwendigkeit nicht einzuselien.

Starkę und Richtung der einzelnen Kultur- 
triebe lassen sieh nur erkennen aus der Arbeit, 
die sie leisten. Oft laflt sieh der Wert dieser 
Triebkrafte auf solche Weise mess en. Nanient- 
lich ist das moglich bei der wirtschaftlichen • - 
Arbeit, und zwar laflt sieli nicht nur die Arbeits- 

leistung des Selbstinteresses messen, sondern 
auch die auderer Triebkrafte. Wenn ein Madchen 
Fabrikarbeit leistet, um sieh zu erhalten, und 
sie bekomint dann ein Kind, so wird ihre etwaige 
Mehrleistung im wesentlichen durch die Mufter- 
liebe verursacht sein; bekommt sio Arbeit, an ■■ 
der sie Freude .hat, so wird dies die etwaige 
Mehrleistung verursacht haben. Das sind ein- 
fache Falle; aber auch bei verwickelteren ist es . 
durch folgerichtige Ausbildung der Beobachtungs- 
methoden moglich, die Triebkrafte der Kultur 
nach ihrer Arbeit zu bewerten und hierdurch 

die bisher leider iiberwiegende subjektive Art 
ihrer Bewertung zuriickzudrangen, die alle 
Wissenschaft zerstort.

26
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Wie 1,’lBt sich z. B. mit Hilfe der subjektiv 
wientierten Sozialethik ermitteln, ob die normale 
Arbeitszeit 10, 8 oder 6 Stunden sein soli und 
kann? Das luBt nich nur bestimmen auf Grund 
genauer Untersuchung der Lebenserfahrungen: 
der Bediirfuisse, Arbeitsleistungen, Konkurrenz- 
Yerhaltoisse, des Kraftzustands der Arbeiter bei 
Yerschiedener Arbeitszeit, unter „Isolierung“ 
dieses Faktor* von den die Untersuchung storen- 
den („differenzierenden“) Faktoren. Im „Archiy 
fur exakte Wirtschaftsforschung* findet man 
Untersuchungeu dieser Art. Oder wie 1,'tBt sich 
die Bedeutung der Stetigkeit im Arbeitsver- 
haltnis und die Bedeutung der „Wohlfahrtsein- 
richtungen“, welche die Stetigkeit bessern sollen, 
durch sozialethische Betrachtungen ermitteln, 
die ausgehen von dem subjektiven Ideał unbe- 

schrltnkter Bewegungsfreiheit des Arbeiters? 
Wohl aber gelangt man zur Losung dieses Pro- 
blems, wenn man die Wirkungen der Stetigkeit 
und der Unstetigkeit im Arbeitsverh!lltnis fur 
den Betrieb und fur den Arbeiter genau ermittelt 
auf Gruud der Lebenserfahrungen.

Was die erst in der Entstehung begritTene 
aoziale Dynamik mit wissenschaftlichen Mitteln 
zu leisten hat, das miissen im Leben von jeher die 
F iih re r  leisten. Auf jedem Kullurgebiete ver- 
korpern sich ilie Triebkrafte der Kultur zuerst in 
Fuhrern besontlerer Art: in Religionsstiftern und 
Priestern, in Staalsmitunern und Heerfiihrern, in 
Gelehrten und Lelirern, in Kiinstlern, in Unter- 
nehmern. Ueberall dienen diese Fiihrer auf ihrem 
Gebiete ais „Lokoniotivfiihrer“, um ein Wort 
Bismarcka zu verwenden. Sie spannen zunachst 
ihre eigenen starken Kulturtriebe vor den Zug 
der Entwieklung und iibertragen dann diese Trieb
krafte durch den Włllen auf die eigenen Arbeits- 
krafte, die sie liierdurch aufs hiichste erziehen. 
Ueberall tun sie dann dasselbe, um auch andere 
llenschen zur Kulturarbeit zu erziehen; iiberall 
schaffen sie hierfiir soziale (ieineinsehaften, sind 
sie Organisatoren.

• Ueberall kćinnen die Fiihrer diese Aufgabe 
aur dann losen, wenn sie erkennen, welche Kraft
mischungen notig sind, um dauerhaft Gemein- 
schaften zu begriinden und zu erhalten. Staats- 
manner, Heerfiihrer bediirfen fiir ihre Aufgaben 
anderer Kraftmischungen wie Parteifiihrer; wirt- 
schaftliche Unternehmer bediirfen wieder anderer 
Kraftmischungen. Deutsche Yolksfiihrer bediirfen 
anderer Kraftmischungen wie englische.

Fiihrer mussen łlafi zu halten wissen, mussen 
erkennen, dafi die verschiedenen Kulturkrafte 
gleichmsOiger Entwieklung bediirfen, mussen sich 
hiiten vor allem, was „iiber die Kraft“ des VoL 
kes geht, mussen wissen, dafi ein Volk sich er- 
halten muB, ehe es ^sich Yeredeln kann. Fiihrer 
mussen wissen, dafi Staat und Volkswirtschaft 
unentbehrliche Grundlagen lioherer Kultur sind, 
dafi vor allem im Daseinskampfe alles daran ge-

setzt werden muB, um sie zu erhalten. Fiihrer 
mussen aber auch wissen, zumal deutsche Fiihrer, 
dafi Ueberhitzung der wirtschaftlichen und ataat- 
lichen Triebkrafte in Friedenszeiten gefahrliche 
Spannungeu und Reaktionen erzeugt, sowohl im 
Innern des eigenen Volkes wie bei anderen V<51- 
kern. Volkstiihrer miissen seelenkundig und welt- 
kundig sein, um Fiihrerkunst ausiiben zu konnen.

Die Deutsehen haben im Laufe ihrer zwei- 
tausendjahrigen Geschichte immer wieder grofie 
seeleu- und weltkundige Fiihrer gehabt. Aber 
das von ihnen geschalfene Gieichgewicht deutscher 
Kulturkrafte ist immer wieder zerstort worden 
durch die Maftlosigkeit von Volksverfiihrern. Auch 
jetzt, so kurze Zeit nach dem Verlust unseres 
grofiten Fiihrers, ist die gleicheZursetzung wieder 

in roiłem Gange.
Die deutsehen Sozialrevolutionare haben am 

schwersten gesiindigt gegen das grolie Gesetz 
aller Entwieklung, dali orgauisclies Leben, also 
auch Kulturleben, nur erhalten werden kann 
durch die Krafte, die es geschaffen haben. Die
ser schwerste Fehler, den Fiihrer begeht-n konnen, 
ist nicht nur begangen worden von denjenigen 
SozialrevolutionUren, die den Sozialismus ais 
Deckmantel benutzen fiir den Klassenegoismus, 
sondern auch von den ehrlichen Idealisten. Alle 

Yersuche, das nationale und das imlividuelle 
Selbstinti-resse ais Kulturtrieb auszuschalten, 
fiihren zum Untergange des Staates und der 
Yolkswirtschaft, fiihren damit zum Untergange 
der deutsehen Yolksgemeinscjiaft.

Ebensowenig diirfen aber deutsche Realpoli- 
tiker vergesseu, dafi deutscher Geist vor un- 
serem neuen Staate da war, vor unserer neu- 
zeitllchen Volkświrtschaft, und daB im Idealis- 
mus, vor allem in der deutsehen S ach liebe , 

die starksten Triebkrafte deutsehen Wesens ent- 
halten sind.

Das diirfen wir gerade in dieser Zeit hoch- 
gter Not nicht Yergśssen. Freilichsind die Trieb
krafte der Sellistveredlung fiir sich allein jetzt 
noch weniger ais friiher imstande, uuser \rolk 
zu erhalten, schon weil noch nie dessen Zahl im 
Verh!iltnis zur Flachę des Landes, zu den Unter- 
haltsmitteln, so grofi gewesen ist wie gegen- 
wartig. Aber eben deshalb bediirfen wir zu un
serer Wiedererhebung, neben dem Selbstiuteresse, 
jetzt erst recht der Triebkrafte, die aus Familie 
und Heimat, aus Religion, aus Kunst und Wissen- 
schaft Rtammen, bedurfen wir am dringendsten 
der deutsehen Sachliebe. Dieser Geist deutscher 
Kraftkultur mufi vor allem in der Organisation 
unseres B e ru fs lebens  sich Yerkorpern.

In dieser Richtung- drangt uns die ganze 
Eigenart deutscher Berufsleistungen, die schon 
bisher unsere Starkę war gegeniiber anderen 
V51kern, die aber bisher noch nicht Rys te 
rn a tis ch  genug ausgebiliłet war. Ein unab- 
wendbares Bediirfnis unseres Wiederaufstiegs.
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Die Deutschen sind ja, im Gegensatze zu den 
Angelsachsen, das VoIk in te n s iv e r  Kultur, 
rorzugsweise geeignet, auf gegebener Flachę 
ile hochste Masse von Roli stoff en z u erzeugen, 
aus gegehenen Rolistofiniengen alle darin ent- 
haltenen Brauehbarkeiten herauszuholen, die 
kochstwertigen Fabrikate herzustellen, im Handel 
den Bedarf am griindlichsten zu ermitteln, sich 
Ihm am besten anzupassen und ihm doch stets 
einen Schritt voranzngehen, ihm das Letzte, 
Beste, Neueste darzubieten, den Konsum zum 
Fortschritt zu erziehen: iiberhaupt: zu er* 
zieli e u !

Noch immer gilt der Vergleieh. den vor
20 Jahren zwischen Deutschen und Englandern 
G ustaf F .S te ffen  gezogen hat, jener Schwede, 
der einer der feinsten und fruchtbarsten Sozial- 
forscher unserer Zeit ist, zugleich einer der 
besten Kenner der Deutschen und Englander 
and liierdurch einer unserer besten Freunde im 
Auslande. Er sagt in seinem glanzenden 
Jugendwerke „England ais Weltmaeht und Kul- 
turstaat^:

Englander und Deutsche arbeiten nach 
unfrieiclien, in ihrem yerschiedenen Rassen- 
charakter begriindeten llethoden. In Eng- 
landheiBt dieMethode: Empirio und priyater 
Uniernehmunfrsgeist ohne allgemein leitende 

7 Gedanken. In Deutschland heiBt sie: Wissen- 
schaf! liche Methode und disziplinarische 
Einordnung in das Ganze. Umfassende 
tlieoretische Yorbereitungen anzustellen, auf 

rein geistigem Wege den letzten Zusaminen- 
hang der Diuge zu ergriinden, ist den Eng- 
landern tief widerlich. In Deutschland 
sind methodisches Denken und beliarrliches 
Handelt) nach festgestelltem Piane und unter 
zusammenhaltender Disziplin, die eben durch 
diese Met.ho'e und den aufgestellten Plan 
yorgeschrieben wird, unzweifelhaft tief ein- 

gewurzelte Ziige des Nationalcharakters.
Was hier ais „deutsche M ethode“ er- 

kannt ist, versuchen die Englander sich seit ge- 
raumer Zeit mit waclisendem Erfolge anzueignen, 
wahrend wir den stetigen Gang unserer Ent* 
wicklungy der uns yorgezeichnet ist von den 
besten Eigenschaften des Volkscharakters, neuer- 
dings unterbrochen haben durch die bedenklichsten 

Seitenspriinge und Irrwege, durch Mangel an 
syatematischem Denken und Handeln auf politi- 
*chem und wirtschaftlichem Gebiete. DaB viel 
dayon zuriickfuhrt auf ideale Triebkrafte, die 
ebenfalls zu den besten Eigenschaften des deut- 
achen Yolkes gehoren, daB zwischen diesen 
Krafien, die notwendig sind zur Erhaltung und 
Entwicklung unseres Volkes, ein tiefgehehender 
Gegensatz sich gebildet hat, ist eben die hochste 
Tragik deutschen Schicksals.

Aber unter der schlammigen Oberflache 
unserer entarteten ParteikSmpfe arbeitet der

deutsche Geist weiter, und wer tiefer blickt, 
erkennt sehon deutlich, wohin der Weg fiihrt: 
nicht zu einer neuen, weltpolitisclien Aera, auch 
noch nicht zu einem neuen Zeitalter deutscher 
Geisteskultur. wohl aber zur Gesundung unserer 
Volkskraft und zunachst unserer Berufsarbeit, 
Hier vor allem heiBt es, die fessellose Herr* 
schaft ungeordneter Gefiihle und aus ibnen hervor* 
gehender Trielie, das unklare Hin- und Her- 
schwanken von krassem Egoismus und idealer 
Schwarmerei zuruekzudammen; denn beide zer- 
Storen die deutsche Volksgemeinschaft. Die 
erprobte Triebkraft des Selbstimeresses mufi 
erhalten, aber mit den bisher im Berufsleben 
noch nicht geniigend yerwerteten idealen Trieb- 
kraften besser ais bisher yerbunden werden, 
Yor allem mit dem Sachinteresse, zur Schsffung 
fester, dauerhafter Berufsgeuieinschaften.

111. A nw endung .

Sehon von jeher sind Selbstinteresse und 
Sachinteresse im Berufsleben miteinander ver- 

kniipft gewesen. Aber diese Kraftmischung war 
im Mittelalter eine andere ais in der Neuzeit, 
und sie liat sich in der Neuzeit bei den ein- 
zelnen groBen Berufsgruppen durchaus ver- 
schieden gestaltet. Im Staatsleben, bei Beamteif 
und Soldaten, ist das friiher stark beteiligte 
Selbstinteresse (Lehenswesen, Soldheer, Aemter- 
kauf, Bestechung, Steuerpacht usw.) immer mehr 
ausge«chaltet, hat das Sachinteresse itnmer mehr 
die Fiihrung erlangt. Die gleiche Entwicklung 
bat sich weit langsamer und unvolIstandiger 
durcbgesetzt in den „freien* Berufen des Arztes, 
des Rechtsanwalts, des Gelehrten, des Kiinstlera; 
hier hat das Selbstinteresse fiir seine Betatigung 
einstweilen noch wreit mehr Spielraum behalten 
ali im Staatsleben; doch ist es auch hier sicht- 
lich im Riickgange. Umgekehrt hat im eigent- 
lichen Erwerbsleben das Selbstinteresse immer 
mehr die Fiihrung erlangt, iat die Gemeinwirt- 
schaft der Urzeit, die noch im Mittelalter die 
Oberhand hatte (Zunftwesen), immer mehr zuriick- 
gedrangt worden durch die einzelwirtschaftliche 
Organisation. Zwar ist auch hier das Sach
interesse keineswegs yerschwunden, doch ist seine 

Verbindung mit dem Selbstinteresse einemangel- 
hafte, zufallige geworden: beim Unternehmer ist 
sie zwar weit besser ais bei den Hilfskraften, 
doch reicht sie auch bei dem Unternehmer keines
wegs aus fiir die Bildung leistungsfahiger Berufs- 
gemeinschaften.

Diese yerschiedene Organisation ist herror- 
gerufen durch die ebenso yerschiedenen produk* 
tiyen Aufgaben. Das Sachinteresse ist fiir die 
Aufgaben des Staates, fiir Machtschutz, Recht- 
schutz, Wirtschafts- und Kulturpolitik, eins weit 

wirksamere Triebkraft ais das Selbstinteresse; 
daB dieses auBerstaiide ist., die Aufgaben det 

Heerwesens zu losen, hat sehon der grofie Staats-*
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denker Macliiavelli erkannt. Der Staat liat Ge- 
m e inbed iir fn isse  zu befriedigen, welche die 
Hiugabe der ganzen Persohlichkeit erfordern. 
Ferner lafit sich der W en seiner Leistungen, 
die ja oft erst spateren Geschlechtern der Volks- 
geineinscliaft zugute kommen, iiberhaupt nicht 
in Geld messen. Die „freien“ Berufe dagegen 

haben Bediirfnisse der Einzelnen zu befriedigen, 
womit aber keineswegs etwa ausgeschlossen wird, 
dafi sie auch Gemeinbedurfnisse sind; nur hat 

der einzelne ais solcher, der Mitlebende, das 
nachste Interesse an der Befriedigung. Doch 
lafit sich auch hier der Wert der Leistungen 
schwer oder gar nicht in Geld messen, und fiir 

den „berufenen* Erzeuger haben sie hohen 
Eigenwert, bediirfen also fur ihn keiner beson- 
deren Belohnung, sondern nur der Deckung aller 
Gestehungskosten, sowohl derjenigen der Yor- 
und Ausbildung, wie derjenigen einer Lebcns- 
haltung, welche geeignet ist fiir moglichst hohe 
Leistungen; so weit etwa hierfiir doch eine be- 
*ondere Entlohnung notig ist — Menscliliches, 
allzu Menschliches! — tu u 13 sie gewahrt werden; 
aber die besten Leistungen kommen auf solche 
Weise selten zustande,

Das Erwerbsleben dagegen soli Sachgiiter 

erzeugen, dureń jeder Einzelne unausgesetzt 
bedarf, und dereń Energiewert sich in Geld messen 

lafit; die hierher gehiirigen Hauptbediirfnisse—  
Nahrung, Kleidung, Wolmung — siiul solche 
der Erwarmuhg; ihr Kaloriewert ist die wich- 
tigste, wenn auch keineswegs die einzlge Grund- 
lage ihres Geldwertes. Die Aufgabe besteht vor 
allem darin, mehr Kalorien zu erzeugen, al* in 
der Erwerbsarbeit verbraucht werden, mit mog
lichst geringen Kosten moglichst viel zu leisten. 
Nur dann kann genug Kapitał entstehen fiir wei- 
teren Kulturfortschritt: Yolkswohlstand.

Diese durehaus eigenartige Kulturaufgabe 
bedarf, wie jede andere, — das haben wir schon 
erkannt — einer besonderen Mischung von Trieb- 
Jcraften und besonderer ,Lokomotivfuhrer“. 
Sonst lafit sich die naturgegebene menschliche 
Tragheit nicht iiberwinden. D ie  Unterneh- 
mer sind d ie  F iih re r zur W ir ts c h a f t-  
l ic h k e it .  Ais solclie bediirfen sie, gleich an
deren Fiilirern, einer besonderen Art der Ver- 
antwortlichkeit, einer besonderen Art der Er- 
ziehung. TJnaere Produktionsordnung hat ein 
ungemein wirksames Mittel angewendet, um beim 
Unternehmer Wirtschaftlichkeit zu erzeugen: 
von ihr hangt der Reinertrag der von ihm ge- 
leiteten Wirtsehaft und damit sein eigenes wirt- 
scliaftliches Wrohl und Wehe schlechthin ab. 
Das „Gewinn- und Verlust-Konto“ der Unter- 
nehmung ist der zahlenmafiige Ausdruck fiir den 
Erfolg dieser Erziehung zur Wirtschaftlichkeit. 
Die Sprache der Praxis fafit Selbstinteresse und 
Sachinteresse des Unternehmers zusammen unter 
der Bezeichnung „Geschaftsinteresse“ und

wendet diesen Begriff auch an auf pflichteifrige 
Hilfskrafte. Ein bedeutsamer BegritY, den die 
Wissenschaft bisher wenig kennt (vgl. meine Ab- 

handlung ,SelbstinteresseuudGeschaftsinteresse“, 
Thiinen Archiv Bd. I 1905). Deshalb niatht 
sie sich vom Wesen des Unternehmers ein Zerr- 
bild, zumal in Deutschland jetzt unter dem Ein
fluB von Marx.

lin „Geschaftslntercsse“ des Unternehmers — 
das ilm „Tag und Nacht“ beherrscht (Werner 
Siemens), inseinen „schlaflosenNachten11 (Thunen) 
— bilden Selbstinteresse und Sachinteresse 
Kraftmischungen von durehaus yerschieden ab- 
gestufter Art. Bei den Angelsachsen ist die 

Mischung eine andere ais bei den Deutschen. 
Unter dem Hochdruck der Preiskonkurrenz ist 
die Mischung eine andere wie beim Ueberbieten 
in der Qualitat; dort ist das Selbstinteresse, hier 
das Sachinteresse mehr vertreten. Beim rnittel- 
alterlichen Handwerker war die Mischung eine 
andere ais beim neuzeitlichen Fabrikanten. Sie 
ist auch beim heutigen Landwirt eine andere, 
ais beim Industriellen oder gar beim Kaufuiann. 
Ueberall hangt das ab von der Sonderart der 
Aufgabe, hat dagegen wenig oder gar nichts zu 
tun mit dem Phantom eines sogenannten „Kapi- 
talismus". "Was hat damit z. B. die Beweg- 
lichkeit des Kaufinanns zu tun, sein Weltbiirger- 
tum? die Sefihafiigkeit, die Naturgebundenheit 
des Landwirts? die Mittelstellung des Indu
striellen, die aber wieder durehaus yerschieden 
abgest.uft ist? die Schwerindustrie steht der 
Landwirtschaft naher, die leichte dem Handel. 
Und alle diese durch die Berufsaufgaben be- 
diugten Kraftmischungen sind unentbehrliche Be- 
standteile der Yolkskraft, konnen nicht durch 
einen Zwangsautomaten ersetzt werden.

Die Aufgaben des Unternehmers werden um so 
schwieriger, je grofier die Masse der Menschen 
wird, dereń Bediirfnisse zu befriedigen sind, 
und je yielseitiger sich diese gestalten. Die 
hierfiir notwendigen Erzeugungsmittel stellen 
neue schwere Aufgaben: die Verbesserung der 
Produktionsteclinik und der Arbeitsteilung im 
einzelnen Betriebe, zwischen den verscliiedenen 
Betrieben, Betriebszweigen, Volkswirtschaften. 

Eine uniibersehbare Fiille von Rohstoff-, Ver- 
kehrs-, Absatz- und Preisfragen, Import- und 
Exportfragen, Qualitatsfragen, Finanzfragen, 
vor allem Arbeiterfragen.

Der Unternehmer soli, um diese Fragen losen 
zu konnen, in sich entgegengesetzte Eigen- 
schaften vereinigen: einen weiten Gesichtskreis und 
stete Sorge fiir all die kleinen Dinge, aus denen 
sich der Reinertrag zusammensetzt; Fahigkeit zu 
raschen Entschliissen und groBe Yorsicht; star- 
kes Selbstinteresse, namentlich im Aufienyer- 
kehr der Unternehmung und starkes Gemein- 
gefuhl, namentlich innerhalb ihrer Arbeitsgemein

schaft.
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Dio Aufgaben des Unternehmers sind weit 
hinausgegangen iiber ilir en urspriinglichen Um- 
fang. Es handelt sieli langst nicht mehr allein 
darum, mogliclist «iel zu leisten mit mogliclist 
wenigen Kosien. Es handelt sich vielniehr 
darnin, gemeinsame Aufgaben ganzer Berufs- 
zweige, der Uuteruehmer wie ihrer Hilfskrafte, 
inm itten  der seharfsterf'Klimpfe zwischen 
dieson Elementeh zu liisen. Es handelt sich 
niclit nur darum, fiir den Bedarf der nachsten 
Zeit zu sorgen, sondern auch spate Folgen zu 
erwagen. Dazu ist der Unterrielinier unter dem 
Drucke der drangenden Sorgen des Augenbiicks 
auBer Stande. Schon der Konkurrenzkampf 

mit seinem Preisdrucke hat das Selbstinteresse 
derart iiberhitzt, , daB dadurch der Losung. 
jener gemeiimmen Inleressen uniiberwindliche 
Hindernisse geschaffen wurden. Die soziaien 
KUinpfe habeu das Gefiige unserer ProiLikiions- 
ordnung voUends gelockert. Das Selbstinteresse 
bedarf durchaus der Ergfinzung durch Starkung 
des Sachinteresses.

Gegenuber den Uebertreibungen der Kon- 
kurrenz zeigt das Kartellwesen den zu he- 
schreitenden Weg; durch die soziaien Kampfe 
ist er der einzige Weg zur Rettung unserer 
Produktionsordnung geworden, zur Rettung der 
Volkswirtschaft, die ohne die Triebkraft des 
Selbstinteresses nicht liben kann. Sie lafit sich 
nur erhalt,en durch lierufsorganisation. Die 

Berufsgemeinscliaften sind zu Organen 
des Sachinteresses auszugestalten, welche' 
das Selbstinteresse erganzen ffiiissen.

Diese Entwicklung liat gogenwftrtig einen 
niclit mehr zu iiborbietemlen Hohepunkt erlangt 

in unserem aufs Aufierste bedrangten Vater- 
lande. In der Kriegswirtscliaft haben die Unter
nehmer gemeinsam mit den Arbeitern unter den 
schwierigsten Bedingungen dureli Ausschaltung 
der Preiskonkurrenz wie der soziaien Kamjife 
alles geleistet, was von ihnen ver!angt wurdo. 
Aber durch die Reyolution, durch den schmah- 
lichen Frieden, durch die unsicher tastenden sozia- 
listischen Ex|>erimente am noch lebenden Kijrper 

der Volkswirtsschaft sind, groBtenteils offenbar 
absichtlich, derartige Wirkungen erzeugt worden, 
daB ihnen gegenuber die Krafte der einzelnen 
Landwirte, Industriellen, Kaufieute in keiner 
Weise ausreieben. Tat.siicblich haben die Auf

gaben langst diese Krafte iiberschritten.
Arbeitsteilung in der Betriebsleitung und die 

Schaffung besonderer Hilfsorgane der einzelnen 
Unternehmung (wie z. B. der Sozialsekretare), 

beides geniigt nicht, ist iiberdies nur in groBen 
Untcrnehmungen durchfuhrbar. Es handelt sich 
aber gerade darum, daB auch solche, die noch 
um ihr Dasein kampfen, mindestens das leisten, 
was unentbehrlich ist fiir das gemeinsame Dasein 
des ganzen Berufszweiges und damit des ganżen 
Yolkes, daB vorbildiiche Leistungen einzelner

Unternehmungen in Arbeiterfragen, in der Er- 
sparung voń Ileizmaterial, von Rohstoffen usw, 
allgemein durchgefiihrt werden. Jetzt kampft 
ja unsere ganze Produktion den Daseinskampf. 
Um ihn erfolgreich durchliihren zu konnen, be
darf sie einer kraftigen Organisation der Berufs- 
gemeinsebaften. Sie haben das MindestmaB an 
Leistungen, das verlangt werden mufi. aufzustellen. 
das UeberiiiaB der Reibungen auszusehalten, also 
die Konkurrenzkanipfe und vor allem die soziaien 
Kampfe soweit einzuschranken. Doch darf dae 
Selbstinteresse des Unteruehmers, vor allem fiir 
U e b e rb ie tu n g  der Leistungen, nieht ausge- 
schaUet werden,

Bei den Gehilfen des Unternehmers, bei 
den Beamten wie bei den Lohnarbeitern, ist di* 
liischung der Triebkrafte eine andere. Die Auf
gabe jedes einzelnen von ihnen ist wesentlieh 
enger begrenzt ais die des Unternehmers. Doch 
stehen die oberslen Gehilfen, denen einzelne 
Aufgaben der Leming iibertragen sind, hierdureb 

dem Unternehmer nahe. Yon ihnen wird deshalb 
auch mehr Geschaftiinteresse verlan"t, und die
ses nn:S bei ihnen mehr Sachinteresse enthalten 
ais bei den iibrigen Gehilfen. Das gleiche głlt 
in beschranktem AlaBe von jedem Beamten, der 
andere Gehilfen zu leiten hat, bis lierunter zutu 
Werkmcister, dem untersten „betriebsleitenden1' 
Beamten. Die Stellung des Werkmeisters ist noch 
nicht derart ausgestaltet, wie es seiner groBen 
Bedeutung entspricht, und es lafit sich deutlich 

beobachten, daB dies dazu beitragt, seine Be
deutung herabzudrucken.

Ueberhaupt verschiebt sich die Bedeutung 
der einzelnen Arten von HilfskrUften neuerdings 
tortgesetzt. Einerseits miissen die Unternehmer 
von itiren zu schweren Aufgaben immer wieder 

manches abgeben an die oberen Hilfskrafte 
Anderseits bewirkt die Mechanisierung, nament- 
lich die Normalisierung des Betriebes, daB die 
unteren Organe ylel von ihrer Selbstandigkeit. 
yon ihrem geistigen Gehalte abgeben an dif 

leitenden Krafte, daB auch sonst viele Arbeiten 
unter Hilfskrafte weiterverteilt werden.

Die Bedeutung der meisten einzelnen Hilfs
krafte ist znriickgegangen. Aber die Bedeutung 
ihrer G esam the it ist gewachsen, dadurch vor 
allem, dafi sie ihrer Kraft bewuflt geworden sind. 
den Hetrieb zu la li men, ja die ganze Volki- 
wirtschaft zu zerstoren, nach der Losung „allt 
Rader stehen still, wenn dein starker Arm et 
will8.

Es lag schon in der Friihzeit neuzeitliche? 
Herstellungsweise nahe, die Leistungsfahigkeit der 
Hilfskrafte durch abnliche Mittel zu starken. 
wie sie beim Unternehmer so GroBles erzielt 
haben, den (iehilfen ein mdliichst hohes Interess* 
daran zu geben, moglichst viel zu leisten. Da* 
ist der gemeinsame Zweck aller neuzeitlicheB 
Loli n ungsme tho den, des Stucklohns, de«



202 Stahl utul Risen. Deutsche KraflMtur. 40. Jnlirji. Kr. 6.

Pramienlohns usw. Wie der Maraiumus das 
ęrundsatzlieh ais * Ausbeutung durch das Kapital“ 
mifideutet, ist ein besonders auffalliges Zeichen 
seines Widersinns. Da indes die rerbesserten 
Lohnungsmethoden leicht entarten und sich ala 
anfahig erwiesen haben, eigentliches Geschafts- 
lnteresse zu erzeugen, da sie bei vielen Hilfs- 
Scraften, zuraal bei allen Beamten, wenig oder 
garnicht anwendbar sind, so hat man schon seit 
Langer Zeit an G ew innbe te ilig u ng  der Hilfs- 
krafte gedacht und nicht selten yersucht, sie 
durchzufiihren. Neuerdings ist sie ais „Geschafts- 
beteiliguug" ,d. h. ais Beteiiigung am Kapitał 
Jes Unternehmens — von einem gerade auf diesem 
Gebiete besonders zustandigen Mannę, von Hu- 
geuberg , empfohlen worden, um in unserer 
jetzigen Lage bei Beamten und Lohnarbeitern 
Geschaftsinteresse zu wecken.1)

Der Gedanke ist durcliaus auf realpolitisch- 
indjyidualistischem Bodeń gewachsen; berulit er 
Joch auf hundertjahrigen Erfahrungen bei 
Onternehmern und ihren obersten Gehilfen. Aber 
die Ausdehnung dieser Erfahrungen auf a lle  
HiLskrafte hat gezeigt, daB dadurch ungemein 
groBe Schwierigkeiten entstehen. Die beteiligten 
Arbeiter nehmen die Gewinnbeteiligung gerne 

»n, wollen aber von Uebernahme eines Risikos 
aichts wissen, Vor allem: die Gewinnbeteiligung 
!»t zwar sehr wohl fahig, bei einer kleinen Zahl 
ron Betriebsleitern Geschaftsinteresse zu erzeu
gen. Dieses yerfliichtigt sich aber rasch durch 
las Wachsen der Zahl solcher Beteiligten und 
dadurch, daB dereń Bedeutung fiir den Betrieb 
sehr verschieden ist, vor allem durch starkę 
Abnahme der Bedeutung jedes einzelnen. Es 
kat sich bisher nur selten und voriibergehend 
lis moglich erwiesen, eine Masse so ungleich ge- 
stellter und so ungleich leistungsfahiger Menschen 
s it dem gleichen BewuBtsein der Verantwort- 
iichkeit, mit- dem gleichen Willen zur Kraftan- 
ipannung. mit. dem gleichen Vertrauen zur Be- 
triebsleitung zu erfiiilen. Entsteht in der Kette 
dieser Voraussetzungen irgeudwo eine Liicke, so 
beginnt der Verfall.

Soweit Gewinnbeteiligung von Beamten und 

Lohnarbeitern iiberhaupt durchfiihrbar ist, bedarf 
jedenfalls ihre ertolgreiche Durcnfflhrung bei 
Onternehmern wie bei HilfskrUften nicht nur 
jrofier Leistungsfahigkeit — das vor allem bei 
len Unternehmern — , sondern auch eines hohen 
łfaBes von Selbstbeherrschung, von Gemeinsinn. 
Das durch die Gewinnbeteiligung stark ange- 
regte Selbstinteresse ist fiir sich alle in  schwer- 
lich im Stande, den niitigen Gemeinsinn bei einer 

*olchen Masse von Beteiligten so yerschiedener 
Art zu erzeugen, weil hier der Zusammenhang 
zwischen dem wirtschaftlichen Selbstinteresse 

and dem Gesarntinteresse zu locker, zu wenig

*) Ygl. St. u. E. 1919, 21. August, S. 973/7.

erkennbar ist. Es fehlt eben auch hier an 
dem BewuBtsein der Arbeitsgemeinschaft. Um 
das zu bessern, inuB das Selbstinteresse der 
Hilfskrafte noch weit mehr ais dasjenige der 
Unternehmer erganzt werden durch Sachinteresse 
und soweit dies durch die Natur der Arbeit allzu 

erichwert wird, durch andere TriebkrUfte.
Zur Erzeugung von Sachinteresse ist, wie 

bei den Unternehmern, Erziehung durch die 
Berufsgemeinschaft unentbehrlich, welche die 
Vermittlung zwischen Einzelinteresse undGesamt- 

interesse iibernehmen muB. Die Berufsgemein
schaft bedarf aber hier vermittelnder Unterorgane, 

des Unternehmeryerbandes und des Ge werk- 
yereins. Nur miissen beide die Art ihrer In- 
terensenyertretung andern, miissen nicht nur ala 
Organe des wirtschaftlichen Selbstinteresses den- 

ken und handeln, gegeneinander, sondern sich 
einordnen der gemeinsamen Vertretung sachlichea 

Berufsinteresses. Alles dies ist in denAnfangea 
schon yorhanden und bedarf nur systematischer, 
zielbewuBter Ausbildung.

Ganz besonders wird man sich hiiten miissen 
vor Scheinatismus. So bediirfen z. B. gelernte. 
angelernte, ungelernte Hilfskrafte yerschiedener 
Berufsorganisation. Je starker der geistige 
Gehalt einer Arbeit ist, desto mehr Aussicht Hat 
die Berufsgemeinschaft, Sachinteresse zu wecken. 
Im Maschinenbau sind die Gelernten zahlreicher, 
in den Hiittenwerken, in der cliemischen Indu
strie dieUngelernten, in den neuzeitlichen Miihlen 
gibt es iiberhaupt nur noch wenige Handarbeiter, 
in der Elektrotechnik und in der Chemischei 
Industrie gibt es ein grofies Persona! wissen- 
schaftlich gebildeter Hilfskrafte. Polche tief- 
reichenden Unterschiede miissen erwogen und 

beriicksichtigt werden.
Wie weit nach unten in der Stufenleiter der 

Arbeiten gegangen werden kann, um Sachinteresse 
zu wecken, wird die Erfahrung lehren. Bei 
Schlackenfahrern. bei zahlreichen Fem-rarbeitern 
usw. wird es yielleicht nicht moglich sein. Doch 
war Schwere der Arbeit fruher, z. B. im Berg
bau, kein uniibersteigliches Hindernis fiir die 

Weckung von Arbeitsfreude. DieErfahrung zeigt. 
daB solclie Arbeiten ertraglicher werden, wenn 
die Aufnierksamkeit des Arbeiters gelenkt wird 
auf Moglichk»iten, sie zu erleichtern. DasTaylor- 
System enthalt, wenn es so angewcnilet wird, 
zahlreiche solche Moglichkeiten und damit auch 
Mittel, den Arbeiter zum Selbstdenken zu erzieht-n.

Soweit das nicht geht, sind andere Mittel 
notig, um eine bei deutschen Arbeitern leistungs- 
fithige Mischung von Triebkraften zu erzeugen.

Hier sei einstweilen nur noch e ine  solc.h* 
Mischung erwahnt. L & ndnu tzu ng  (mit und 
selbst ohne Kleinhaus) gewahrt dem Arbeiter 
die MBglichkeit, mit der Arbeit ahzuwechseln. 
Datlurch wird, neben dem Selbstinteresse, auch 
mehr Sach in te resse  ais Triebkraft verwert-
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bar, ferner Fam  i Ii en- und H e im a tlie b e , 
eine Mischung, die sich nicht nur friiher auBer- 
ordentlich bewahrt hat, sondern auch jetzt noch 
auf dem Lande wie in kleinen Stad ten sich durch
aus bewahrt, die endlich wiihrend des Krieges und 
nachher auch fiir groBstiWtische Arbeiter groBe 
Bedeutung erlangt hat. Nur wenn auf solche 
Weise wieder mehr Arbeit><lust erzcugt wird, ist 
die jetzigo Kiirzung der Arbeitszeit in den Be- 

triehen vielleicht auf die Dauer zu ertragen, und 
umgekehrt wird diese nur dann die Moglichkeit 
schaffen, die Arbeitskrilfte durch die L»ndnutzung 
geniigend zu verwerten. Ob die Unternehmungen 
einen Teil des Arbeitslolines ais Landnutzung 
geben, oder ob sie den Arbeitern iiberlassen 
sollen, selbst Land zu pachten, Ist eine Frage 
der Einzelausfuhrung, die hier nicht erijrtert zu 
werden braucht. Auch hier ist nur auf den bis
herigen Erfahrungen weiterzubauen. Einstweilen 
soli nur die allgemeine Richtung der Entwieklung 
rorgezeichnet werden, die aus dem jetzigen 
€haos hinau8fiihrt.

Zwei Anschauungen iiber die Richtung dieses 
Rettungsweges stehen einander am schroffsteB 
gegeniiber. Die eine glaubt, unser Volk lniiBte 
durch tiefstes Elend hindurchgehen, um sick 
wiederzufinden. Die andere glaubt an Rettung 
nur durch vollstilndige „Sozialisierung“. Beide 
Anschauungen sind nicht ohne Wurzeln iu de* 
Erfabrung; aber diese reiclien nicht aus zur 
Begriindung so extremer Ideen. Jede von ihnen 
wiirde, wenn sie zur Herrschaft gelangle, zu- 
nachst alles z6r.<chlagen, was bei uns nocli auf- 
recht steht. Der vorwartsfiihrende Mittelweg 
kann nur auf Grund der Erfabrung gefunden 
werden, muB diese aber organisch irn Sinne de* 
Idealismus weiterbilden. Ein solcher Weg ist 

fahig, die Grundlage ruhiper Eriirterung zwisehen 
den aneinander bekampfenden Ricbtuugen zu wer
den und muB zur Einigung fiihren, wenn die 
maBvollen Elemente die Fiihrung behalten. Dies 
zu erreichen ist die' nachste Aufgabe, und auch 
sie kann nur durch Kraftigung der Berufsge- 

meinschaften gelost werden.

Umschau.
Eisen und Eisenbeton Im Briic'tenbau.

Zu der Streitfrago Eisen-Eisenbaton verotfontlicht!) 
Regierungs. und Baurat Sohapor einen Aiifsatz, dessen 
Inhalt wir in den Hauptzugen nachstohend wiedergeben:

In sehSnhe itlicher Beziehung lassen . sich in 
Eisenbeton vielfach befriedigendere Bauwerke achaffen 
ais in Eisen. AuBerd*m will der Eisenbeton die Emp- 
fin d lic h k e it  des Eisens gegeniiber Witterungsein- 
fliissen und Gasen unterbinden. Nebon diesen Vorzugen 
besitzt der Eisenbeton aber aucli gowisse Nachteile. dio 
bei seiner Verwendung zur Vorsieht raahnen. Eisenbeton- 
fcauten erfordern untinterbroolione und gowis33nhafte 

Bauaufsieh t. Nach der Einbetońierung ist eine nach- 
trag liche  P riifung  des riehtigen Einbaues und der 
Starkę der Eiseneinlagen ausgeschlossea, wihrend bei 
Eisenbauten ńlinliche Priifungen immer moglioh sind. 
N ao litriig liche  V erstarkungen  etwa infolge Ver- 
groBerung der Betriebslasten sind bei Eisenbotonbrucken 
kaum ausfuhrbar, wiihrend sieh Eisenbauten ohne groBe 
Koaten wirksam verstarken lassen. Gehen Entwurfs- 
nn terlagen und P iane, wio es auch bei gro3en Vor- 

waltungen zuweilen geschieht, yerloren, so steht man bei 

Eisenbetonbauwcrkp.il der so oft auftauchenden Frage, 
ob die Bauwerke eine Erhohung der Betriebslasten er

tragen, ratlos gegenubor. Audi durch Probebelastungea 
lasaen eich hierfur keine sicheren Unterlagen gewinnen. 
Bei Eisenbauten kann man sich jederzeit durch Auf- 
messungen helfcn. Der A b b  uch von Eisenbetonbauten 
ist sehr sehwierig und zeitraubend und fuhrt in jedem Fali 
eum Verlust aller verwendeten Baustoffe. wahrend der 
Eisenbau Abbrucb und yielfach Wiederyerwendung ohno 
Verlust und Besehiidigung zuliiBt. Noch achwerer ala 
diese Nachteile des Eisenbetons wiegen aber seine nach- 
łtehend angegebenen Schwachen.

1. Mangelhafte Zugfestigkeit und geringe Dehnungs- 
fahigkeifc des Betons, die haufig Eisse yerursachen, wenn 
man die Zugfestigkeit des Eisens einigermaBen ausnutzt. 
Die vielfach verfochtcnc Ansicht, daB die Eiseneinlagen 
dem Beton eine erhohte Bruchdehnung verleihen, ist ais 
giinzlich unlmltbar langst nachgewiesen.

2. Trotz gróBter Sorgfalt bei gleich groBer und gleich- 
■jaBig dur. h jefiihrtcr Stampfarbeit weisen Betonprobo-

ł) Der Eisenbau 1919, August, S. 178/9.

korper aus don gleiehen Zuschlagstoffen mit demselbon Mi- 
schungsyerhaltnis und Altor ganz erheblich yersohiedene 
Druck- und Zugfestigkeiten auf Schapsr hatte bei vielon 
so hergestellten Wiirfelproben haufig Unterschiede yon 
150 kg/qom oder bis zu 50 %  nach unten in der Druck- 
festigkeit festgestellt. Bei Eisenbetonbauwerken muB man 
nun mit noch groiirjn Festigkeitsschwankungen rechnen, 
und es werden immer einzelne Stellen mit sehr geringer 
Zugfestigkeit yorhanden sein.

3. Diese Gafahren werden noch erhoht durch die 
unangenehmo Eigenschaft des Betons, beim Erharten 
an dor Luft sogar nach sochs Jahren noch zu sehwinden. 
Dabei entstehon im Beton yielfach bedeutende Zugspan- 
nungen, welche im Verein mit mittleren Beanspruchungen 
Risso heryorrufen, wenn nicht der Beton eino hoho Zug

festigkeit besitzt.
t Durch Versuche an Probekorpern und Erfahrungen 

an Eisenbetonbriicken ist festgestellt, daB das Eisen auch 
bei sehr feinen und tiefon Betonrissen, boi Zutritt von 
Feuohtigkeit oder Gasen rostet und allmaWich zerstort 
wird. Die Sicherheit des Eisenbetonbauwerkea wird da- 
durch atark beeiutrachtigt, wenn nicht ganz ycrnichtet. 
Das tatsaehliehe Vorhandenaein derartiger Gefahren bei 
Eiaenbetonbrucken ist auch durch die bekannten Unter- 
suchungen des Regierungs- und Baurats Porkuhn er- 
wiesen.

Bei allen neuen Erorterungen und Veroffentlichungen 
uber die wirtschaftliche Ueberlegenheit von Eisenbeton
bauten ist dor Forderung nach MaSnahmen zur Ver- 
meidung dieser Getahren n ic h t Bechnung getragen, 
dagegen enthalten sie uber U n te rha ltungskosten  
eiserner Briicken unzutreffende Angaben. Die gesamten 
Kosten fur den allo zehn Jahro zu erneuerndon Anstrieh, 
die Ueberwachung und Erneuerung etwaiger loser Niete 
betragen bei einer zweigleisigen Eisenbrucke yon 40 m 
Stutzweite bcispielsweiso im Jahresdurchschnitt etwa 
200 X . Wie die Perkuhnschen Untersuchungen gezeigł 
haben, erfordern Eisenbetonbriicken auch sicher gewissen- 
hafte Ueberwachung und gegebenenfallsschr umstandliche 
und reeht teure Ausbessernngen, dio intolge dar Erschiitte- 
rungen durch die Betriebslasten von fraglichem Wert 
eind. Man kann daher annohmen, daB Eisenbetonbrucken 
im allgemeinen diesolben Ueb^rwachungs- unJ Unter- 
haltungskosten erfordern wieeiserne Brucken. Hinsichtlieb
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der Lebensdaucc atehen eiserne Briicken gunatiger da 
a!a Eiaenbetonbrucken, denn der Abbruch einer Briicke 
wird erfahrungSgemaB nicht durch AlterschWache, sondern 
durch Verlegung dea Verkehrawegea oder Zuńahmo der 
Belaatung bedingt. In  letzterem Fal la besitzt aber die 
eiserne Brucke den Vorteil der wirksamcn Veratarkungs- 
móglichkcit, wodurch der Abbruch noch hinausgeschoben 
werden kann Bei Eiaenbetonbrucken ist dies so gut wie 
auageschlossen. Entgegen den in diesen Veroffentlichungen 
vertretencn Anschauungen fitllt bei allen Briicken trag- 
werken, die erhebliche Zugspannungen erleiden, in den 
weitaus meisten Fallen der Kostenvergleich. auch bei 
kleinen Stutzweiten sehr zugunsten der reinen Eisenbau- 
weise aus.

Fortsehritte in der Kiarung industrieller Abwasser.

D ie  schuligCtid • Wirkung industrieller Abwftsser 
riihrt teils von mechamseh beigcmengton, teiU roli in 
Lfl«unu befimlliehen Stoffenomaniseher und anorganiecher 
Naturher. Pic Msn-je und A n  der Abwasser ist, je nach 
dem ImlustHezweige. in wolehem sie entsteben. und deiu- 
entsprecheiid auch ihre Behandlung verschieden. Am 
hiiuhtrstcn utid stiwcden in recht hetpcbtlichcn Mengen 
fallen Abwasser mit anoruaiyschą m S nkschlamm an. Die 
wichti ;sten derartigen Abwasser sind die Grubenwiisser, 
die E* z und ICohlenwasehwisser, die Gich't ja^wasch- 
wils-o , die Kiilieroiabwasiser und die Hcchofenkiililwasser. 
InfoLed.ssen erscheint ein l i n  Weis auf einige fur der- 
artise Abwasser wichtigc klar.technische Neuerunsen an- 
gebraetii.

DieAussębeidung von Sinkstoffon, die einem in Be- 
wegung belindhctien Abwasser mcchaniseh bcigemengt 
sind, erfol t bekaontlich dureh Vet'ringerung der Ge- 
schwinduke.it, d. h., der SehleppUraft des Wassers. Die 
notwendige G-schn i ndigkcitsverringcrung riclitet si eb ganz 
naeh d-i GroBe, dom spezifischen Gewicht und dem ge- 
forderten R-imiim^s/rade des gekliii ten Abwasaon und 
■ wird von Fali zu F-i.Il dureh VorFuche bestimmt. Be i der 
praktischen Aus.;estaltung der Kliiranlage handelt es 
sieh nun daru o., die gesamte Aińinjnung und die Ans- 
bilduris ini einzelnen derart zu treffen, da3 die zu!as»igO 
GeschwihdięKt:t nirgendś ubersehrittep, aber auch andor- 
seits toter, fur die Klarutig nur ungeniigend ansgenutzter 
Beckenraun. vei'iieden wi d. Das Abwasser ilicBt- den 
KIŚ,:anlagen ingesehlossenen Kaniilen odcroffcne.i Griiben 
Ton !reriii;'C P Quorsnhriitt. mit verhiUtriiimaBig gEO0er 
Geschwmdigkeit zu. Bei Eintritt in die Kliiranlage/ist 
esdann plćjtzl ch aitf einen u n  yielesbreitoren urdtiefereu 
Quer«chn;tt zu verteilen. V.m dem GosaMitquerschnitfc 
eines Beckens gehoit der untere Teil bis zum hochsten 
zulassiiren Sel'1-imirstando zum Scblammraum, der dar- 
ubor stehende dagegen zum sogenannten Absitzraum. 
Das in einem Becken zu kiaremlc Abwasser muB also 
dureh diesen oberen Te ii des Beckenąuerschnittea in 
gleiCh > iiBiger Oesehwindisike.i, die beim Berechmings- 
zuiluB dc-r oni.itleiten Durcli:h'B>eschwiiidigkeit zu ent- 

Bpreobeii lu t, duroh.-eleitet worden.
Die Wćge, ani denen man dieses Ziel zu erreiencn 

sucht, s.n-.l man i>iiiąltig, Dureh eine nur suhmale ZuiluB- 
und ebe.isolehe Ab luBóffm uine Arordnung, me auch 
jetzt noch haufig ai.zutreffen ist, wird eine yieiehniaBige 
Wasserrei tcilune indessen nicht herbeigeiuhit, denn be- 
kanntl eo sucht das \Vassei stets den Weśr des sreringsten 
Widerstandes. Es 1 lic lit also m z.emlich geseblossenem 
Stroni dureh das B- cken b ndurch unci iaBt seitl eb und 
unter s;eli einen gro.Beti Teil des Absitzrauii.es t-ot 1 egen. 
Eine Iwssere Brciteii\<:it<-ilung wnd schon duicb oie An- 
ordntirig eines iiber d e gaiize Ujekenbreite reiehenden 
Oeberialles an den B.:ckenaus'aufeu erzi"lt. V»llkoniinen 
wird sic aber’er't dann, wenn aueb im Ztilaul das Wasser 
nicht mehi aut sc-unater Stelle, sondern du>cb Ueberfal! 
oder mehrere wsretellbare S<;butzen verteilt den B.>cken 
lutlieB' Abjeseheti uaTOti, daB hieibei 1 mht Verschlani- 
EUiŁ iles Zulaufkanales eintteten kann, fehlt bei d;esen 
Anordnungen numer noch dic Vert<nlung nach oor Tiełe.

$chnittA -B  \

Abbildung 1. Zulaaf.

die Becken gleichsam hintereinanderschalten, oder das 
Wasser auf die einzelnen Becken vej teilcn. so daBcs immer 
nur ein Becken zu iluichlaufen hat. Im letzteren Falle 
sind die Becken nebeneinandergesehaltt t- Das Hinter- 
emanderschalten mebrerer Becken ist niclit zu empfeblen, 
denn die Erhohung der GeschwimTukcit infolge dea 
kte.ineren DurchiluBc[iiei'fchriittcs kann duiehden liingeren 
Wasserwep nieiijals yollkomiuen ausgeglichen werden, zo- 
mal boi dem Debertritt eines Beckens in das niiohste 
immer wieder ein Zusammensebnuren des Wasserstromee 
erfolgt. Bekanntlithsetzen s chauebdiegiiiBten Sehlamm- 
meusen sofort I) ‘i erfol,ter Gescliwiridigkeitsverringerung 
ab. " Die B ik fn  liillcn sieb dater nicht gleiehmaBig, 
sondern,tJfiebeninnder n u Sehlamm, und in den•vorduręn 
Becken wird hot  ein schmnles Rinnsal fiir den Wasser- 
durchlluO freibleibcii. Iniolgedęśwn vnrkiii*t sieb der 
fiir <iie Kląruii" wirksan e Wasserueg >tfindig, bis' zum 
SchluB nur noch ein unverscltlamn: tes Becken iibrig ist. 
Abgesehen daven. dali bein D u "  h 11 Ci n .des Wawer* 
c.urch bereits m it Schla mm gefullte- Becken der abgelagerte

Eine F.mrichtung, die eino Breiten- und 'liefenyorteilung 
bewiikt. ist in Abb. 1 eis'ctit-l;eli Sie besteht auswage- 
rechten und - nkr cht n L fitwaiidcn, dic das Abwasser in 
einzehie Adi-rn aerleten nnd zwngcn, don Leitwanden 
folgeńd sieh so weit uberhaupt. móglicb iiber cjie gewahlte 
Duteh!lul5llar:he ausziibreiteri. Sind mehrere Becken vor- 
harulen, so.riniiJ, um den Bercehmingsgruudlagen gerecht 
zu werden und ans w.itsclpijtlichi n Giiinden.d. h., um eine 
Anlage mit groB*m lvl,trve' n ri_'(‘:i bei geriligem Kapital- 

aniwatid zu erhąltęii, die Geschwindigkeit in samtlichen 
Beckenquersebnitten die yleitlie sein. Beim Vorhandcn- 
Sein einer groBeren Anzahl von K!Srbt*cken kann man das 
Wassi-r nneheinander mehrere Becken duichllieBcu lusscn,

SchnttfC -ff
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Sehlamm to i 1 weise wieder aufgewirbolt- und mit fort- 
geschwemmt wird, bietet diese : Gesatutaiiordnung be- 
Bondere fiirdieSsMiunmbesciti^un;;uroBe SeLwierigkeiten. 
Die auf einmal zu cntfernendo Sjhlammmenge ist, weuil 
alle oder liuttll nur ein Teil der Becken mit Sehlamm 
gefiillt ist, sogrdB, daB auBjrordontlich leistungsfahign 
Baggeranlagen oder eine Anzahl Rescrvo Einheiten vor- 
geseben werijon liiussen Der Betrieb nebeneinander- 
geschalteter Becken 18Bt sich dageaen leicht so einrichten, 
daB iinmor nur ein Becken in dar Entleerung be|j;riffcn 
and ausgeschultetist. Diegesąmte Anlage kann dabei auf 
ein Mindes.tmaB beechrankt werden, wodurch Anlage-und 
Betriobskosten sich nicht unweeentiicb yerminderi lassen.

Das N-'beneinanderschulten von Becken erfordert 
auBor dor Verteilung auf' den Bookenquerschnitt auch 
noch eine Verteilung des ankommenden Wassers auf die 
einzelnen Klłrheckcn. Besteht zum Beispiel eine Anlage 
aus gleichgroBen Einheiten, so muB, um iiberall aie 
gleiche Kliirw rkung zu erzielen, jedem Becken die Kiilito

■Abbildung 2.

Abzweigmigen der Einzelbecfcen.

dergesamten Wassermenge zugefuhrt werden. Dies wird . 
zum Teil durch den Einbąu von rerstellbaren scukrechten 
Abfangezungen oder yon Sehiobern in don Beckeneinlaufen 
nach.Abb. 2 erreieht. Bei dieser Yerbindung von ver- 
stellbaren Zuńgt-n und Sehiebern erfol^t auBerdem noch 
hinter jodom Beekcnzulaul o.ine Veningerung des Rinnen- 
querschnitte?, der jeweiligon ZufluBn enge eptsprcchend.

Ais Einbiiuten iii die , Becken aelhst haben sich nur 
eine Tauehwand ani Ein- und Auslauf bcwiihrt. Die 
erstere hat den Zweck, Stromungen und Wirbolungea 
beim Eiiitritt des Wassers in die Becken zu vermeiden, 
wiihrend letztere zum Zuriickhalten etwaigcr Schwimm- 
stoffe dient. Weitere Einbauten, wie yorspringende 
Wandę, die das Wasser zwingen, im Z.ckzack duich die 
Anlage zu tlieBen, haben sich ais utizweekrnaB^g erwiesen. 
Es entstehen hierbei Einsohnurungen im Wasserlauf, 
welche die im Sirkęjd begriffenen Seblamniteilehen wieder 
auiwirbćln und infolgedessen den Klarvorgang storen.

Uober dio yorte.ihaite Gestaltung der Becken scidsł 
haben Versuelie yon Steuernagel Kain AufschluB gegeben. 
Die h.ernanh erforderi,ehe Ausbildung des Setilamm- 
rauines nach der Absitzfeurye ist bei industriellcn Ab- 

. wiissern nut ihren gewaltigen Soblammengen nur fiir 
.groben und. schweren Snksohlaiuui maB.ebend. uessen 
Beseitigun^ durch Baggern erfolgen muB. EinigermaBen 
{liissiger Sehlamm wird ani besteri duroh Schlammpumpen 
Oder Yakuumanla^en entfeint. Derartige Schlamm- 

•fordereinrichtungen bieten den Yortei*, daB der Sehlamm 
auch wiihrend des Bitricbes ohne Aussehalten und Ab- 
lasscti der Becken abgesaugc und direkt bis auf groBere 

-Entiernungen gedrbekt werder kami. Zur lcichteren
* Scblammentieinung muB in d.escm Palle die Beckeusohle 
in Kcg>'L>p.tz n aufgelost und ein Saugrohrensystem 
m it eiuom Sau^stutzen in jeder Spitze eingebaiit 
werden. Dor zuwóilęn bemerkte M.Bstand des An- 
haltens dea Seblamiiies an den Schragiliichen laBt 
sich yormeideta, wenn ihre Nei^ung der Sehlammart 
and dem Gleit-winkel des Schlaiijii.es angepaBt wird. 
Die Sohlammeiitlernung kann dann stets restlos erfolgeń.

Samtlichc in der M.tteilung beschrii-bcreii Sondrr-inrich- 
tilńgpn haben sich bei von der Deutsehen Abwusser- 

Roinigungs-Gcs. m. b. II., S t^tęrcinłiaw B  Wiesbaden, 
gebauten Anlagen unter der niannigfaehsten Zusammen- 
setzuiig der Abwiisser bewShit. Otto Mohr.

Deutscher AussehuB fi-r T(chr'rcl:<£; f tl ti v tsen.

In einer Volłyeraamm!ung des Deutsehen Aussohusses 
fiir Techmscb.es Schulwesen am 26. Januar 192 ) zu 
Berlin wurde die Forderung des Aussohusses beziiglioh 
b e se h le un ig te r  D u rc h fu h rn n g  der Hoohsohu!-  
reform  und des A usbaue-: der T eohn isohen Hoeh- 
schu len  in w ir ts c h a f t l io h e r  R ic h tu n g  eingehend 
behandelt. Auf Grund einer langeren Auaspraclie wurde 
e in s t im m ig  di-folgende E n tsoh lieB ung  gefaBt, die 
der Vorstand an die zustandigenStellen woitergeleitet-hat:

Der Deutsche AussćhuB fiir Technisches Schul- 
wesen bat in seiner Vo|lversanimlung am 26. Januar
1920 in Berlin dem d r in  gen den V erlan  gen , die 
seit Jahren angebahnte Hoehsohu 1 re fo rm  ohne 
V e rzug  d u rc h zu f iih re n , allseitig zugestimmt. Der 
Deutsche AussćhuB erwartefc, dali dio zustiindigen 
Behorden in kurzester Frist endgiiltige Vorschlage 
den zur Beurteilung zusi iindigen Stellcn yorlegen 
werden. Im Kahmen dieser Hi formen wird dem Aus- 
bau d< r Teehnisehen Hoehschulen, namentlich nach 
der wirtschaftlichen Seite, eine ganz ausachlaggebende 
Bedeutung zu/;uschreiben sein. Technik und W irt
schaft lasscn sich nielit trennen. Deshalb finden aueh 
die Wirtschftft-swissensehaflen einen besonders giin- 
Btigen Boden an den Techniscben Hoch-cliulen. Es 
muB deshalb gerade jetzt, wo die Geaundung und 
Neugestaltt-ng d- s Wirtsohaftslebens die unerliiBliche 
Voraussetzung fiir den Wiederaufbau ist, mit allem 
łfaehdruck gefordeit werden, daB die von technischem 
Geiste getragenen Wirtscliaftewissenschaften eine 
breite Pflege auf den Technisohcn Hocbschulen finden. 
Unter voller Zustimmung der yon der PreuBischen 
Landi syersamnilung beschlossenen Forderung yerlangt 
auch der Deutsohe AussćhuB fiir Technisches Schul
wesen den A usbau  der T eehnisehen Hoch- 
achu len  nach der w ir tse h a ft lie h e n  Se ite  und 
die Moglichkeit, ein yollea wiitsohaftlichea Berufs- 
studium an der Teehnisehen Hochschule durchfiihreu 
zu konnen.

Bei der Beeprechung der u n zu re ichenden  Be- 
so ld ung  des L ehrko rpers  dor Teehnisehen Hooh- 
schulen wurde niiehsteliende E n tso h lieB ung  gefaflt:

Dor Deutsche AussćhuB fiir Technisches Schul
wesen hat angeaichts der heutigen wirtschaftlichen 
Lago mit besonderer Sorgo auf dio unzureiehende 
Besoldung des Lehrkorpers der Teehnisehen Hoeh- 
schulen hingewiesen. So hoch man aueh den Idea- 
lismua der Professoreu fiir ihren Beruf einschatzen 
will, so ist doch die heutigo Besoldung unter die 
Grenze dessen geiiickt, was aueh bei den besohei- 
densten Anspriiclien zum Lebenaunteihalt erforderlieh 
ist. Unter diesen Verliaituisscn muB aueh auf die 
gioBo Gcfahr hingewiesen werden, daB die yollwerti- 
gen Rrafte fiir die Besetzuni; der LehrRtuhle dor 
Teehnisehen Hochsehulen nicht mehr zur Verfiigung 
stelien werden. Es muB daher mit allem Nachdruck 
gefordeit werden, daB bei der bevorstehenden Be- 
soldungsreform dieaen Tatsachen gebiihrend Rechnung 
getragen wird.

VI., 27
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Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen1)

22. Januar 1920.

KI. 1 a. Gr. 30, M 04 850. Einriehtung zum Scheiden 
der Riickstiindo von Feuerungsanlagen u. dgl. Adolf 
Muller, Miinster i. W., .Junkerstr. 21.

KI. 18 b, Gr. 14, P 3T 38B. Vorrichtung zumAus- 
kratzen von Hordofen. Paul Palenga, Bcuthcn O.-S., 
Konigśhiitterstr. 11.

KI. 21 f, Gr. 81, M 61 863. Brennofen fiir Eloktrodcn 
and Kohlenstifte. Franz Karl Meiser, Niirnborg, Sulz- 
bacherstr. 9.

KI. 21 f, Gr. 81, M 62 7I3.KanalofenzumBrennen von 
Elektroden. Franz Karl Meiser, Nttrnberg.Sulzbacherstr 9.

KI. 24 o, Gr. 4, B 84 173. GroBraum-Gaserzeuger 
Ton langgestreckter Grundfliiche mit Sc-hw eleinsiitzon. 
Bunzlauer Werko Lengersdorff & Comp., Bunzlau, Schles.

KI. 26a, Gr. 2, Z 10499. Yerfahren ?ur Herstellung 
von Gas und Koks. Werner Zimmermann,
Berlin-Wilmorsdorf, Barsstr. 28.

KI. 31 c, Gr. 5, W 02822. Aus Holzfasergespinst 
bestehende, zur Entliiftung dienendo Einlage fiir For- 
moreizwoeko und Vorrichtung zu ihrer Bearbeitung. 
August Weber, Jocketa i. Vogtl.

KI. 48b, Gr. 6, D 3;>310. Verfahren und Yor- 
richtung zum HciBvorzi»ken von Eisenbloehen. Deutsche 
Metallveredlungs-Gcscllschaft m. b. H., Charlottenburg.

KI. 67 a, Gr. 13, H 77 297. Maschine zum Putzen 
und Polieren von Metallbandern, Drahten, Stangen, 
Rohren o. dgl. Mas Haas, Kcichenhain b. Chemnitz.

') Die Anmeldungen liegen von dem angogcbenen 
Tage an uahiendzweier Monatefur jodermann zurEinsicht 
und Einspiuchorhebung im Patentamto zu B o r l i n  aus.

KI. 80 o, Gr. 13, G 47 871. Mechanisch ansetriobene 
Austragvorrichtung fiir Sehachtofen. Paul Goebela, 
Troisdorf b. Cola.

26. Januar 1920.

KI. 18e, Gr. 6, H 77 93.H. Kupplung fiir zu gliihende» 
Draht. Karl Hohl, Cóln-Muhlheim, Wipperfurterstr. 10.

KI. 21 d, Gr. 12, F 44563. Gleichstromgenerator 
fiir konstanto Stromstarke, insbesondere fiir SchuoiB- 
zwecke. Hubert Fritze, Breslau, Ohlau-Ufer 39.

KI. 24 o, Gr. 7, S 49 28:!. Gaswecliselventil. Fried
rich Siemens, Berlin, Schiffbanerdamni 15.

KI. 40a, Gr. 17, G 44 538. Verfaliren zur Steigerung 
der Hatte, Festigkeit und Bearbeitbarkeit mit sclm^i- 
denden Werkzeugen von Metallen und Legierungen. 
Giuliniworke Akt.-Ges., Basel, Schweiz.

KI. 40 a, Gr. 17; G 46 014. Verfahren zur Steigerung 
der Hiirte, Festigkeit und Bearbeitbarkeit mit schnei- 
denden Werkzeugen von Metallen und Legierungen; Zua. 
x. Anm. G 44 538. Giuliniworke Akt.-Ges., Basel, Schwoiz.

KI. 80 c, Gr. 13, F 4 4 833. Vorrichtung zu r selbsttatigen 
Besehiekung von Sehachtofen. . Wilhelm Fuchs, Briinn.

Deutsche Gebrauchsmusiereintragungen.

26. Januar 1920.

KI. 7 b.Nr. 730 038. Rundblooke ausMotallschichte* 
Torschiedenor Eigenschaft fiir Zapfon, Walzen und Ringo. 
Franz Miirtens, Elbe‘ feld, Flurstr. 4.

KI. lOa, Nr. 730414. Koksofentur mit Eisen- odei 
Stahlausriistung. Wilhelm Klone, Dortmund, WeiBen- 
burgerstr. 31. '

KI. 19a, Nr. 729 815. Eisorne Scbwello zum Be- 
festigen dor Schienen. Gustar Gottlewski, Bottrop.

Wirtschaftliche Rundschau.
Roheisen-Vertand. G. m. b. H., Fssen-Ruhr. —  In

der Hauptrersammlung des Roheisen-Verbandes vom 
29. Januar 1920 wurdo iiber die F e s tse tzun g  dor 
R o he ise np ro i8 o  fiir  den M o na t F o b ru a r  beraten. 
Dio orhebliehe Preissteigorung der inlandischen Erze, 
dio Verteuerung der Herstellungskosten, dio beiing- 
etigende Entwiiklung der Yaluta und die dadurch be- 
dingte starko Yertcuerung der auslundischen Erze machten 
w ederum eino grofie Preisheraufsetzung fiir Roheisen 
erforderlieh. Es wurde deshalb beschlossen, dio Preise 
wie folgt zu erhohen:

Hamatit und phosphorarmes Stahleisen um 409 J i 
auf 2227,50

GieBtrei-Roheisen I  und I I I  um 238 .«  auf 1637,50 
bzw. 1636,50

Siegorlander Stahl- und Spiegeleisen um 261 Jt auf 
1313 bzw. 1383 Jt.

Diese Erhohung sehlieOt die am 1. Februar 19 0 in 
Kraft tretende K o k sp ro is o rh o h u ng , dereń AusmaB 
noch nicht bekannt ist, n ic h t  ein. Es wird daher 
tu diesen Preiszuschlagon je nach Roheisensorte ein 
w e ite r e r  P r e is a  u f  s c h la g  von 75 bis 125 M i. d. t 
fiir die Kokspreisrorteuerung hinzutroten. Dio genauen 
Ziffern dieser Preiserhohung worden bekanntgegeberi, 
eobftld die neuen Kokspreise endgiiltig feststohon. Die 
Zustimmung des Roichswirtschaftsmin steriums zu dieser 
am 1. Februar in Kraft tretenden Preiserhohung soli 
noch eingoholt werden.

In  der anschlieBenden Ausspracho mit Vertretern 
der Yorbraucher und dor Arbeitnehn er wurde von der 
beabsichtigten Preiserhohung Konntnis gegeben und 
darauf hingewiesen, daB mit diesen Preisaufsohlagen

bei weitem noch nicht in vollem Umfango dom ein- 
getretenen Valutariickgang Rechnung getragen sei. 
Weitere erhebliehe Preiserhóhungen muBtenfolgen,wenn 
dor Stand der Valuta sich nicht besEero oder, was z» 
bofiirchton soi, sogar noeh schlechtor werde. Der lioh- 
oiEen-Verband sei sich dariiber klar, dali dor vollige 
Nicdergang unserer Wirtsehaft in kiiizester Frist ein
treten miiBte, wenn os auf diesom Wego dor fortgesetzton 
und sich uberstiirzendon Preiserhóhungen weitorgi-he. 

v Es raiiBten deshalb Mittel und Wogo gefunden worden, 
um die Preise wenigstens einigcrmaUen zu festigen und 
namentlich von den Valutaschwankungen, denen m a D  

unmoglieh mit den Warenpreisen folgen konne, unab- 
hiingig zu maehen. Die Verbandsleitung habe sich des
halb nach eingehendor Priifung derSachlago entschlosseo, 
der rerbrauchenden Industrie den Vorsch!agzu machen, 
den Teil des vom Roheisen-Verband zu liefernden Roh
eisens, der zur Ausfiihrung von Au-landsaultragen 
Yerwendung findet, in Auslandswochseln zu einem festen 
Satze, der selbstvorstandlieh wesentlich unter dem 
heutigen phantastischen Tageskurso liegen miisso, z» 
bezahlen. Gelinge os dem Verband, auf diese Woise 
fiir dio Erzbeziige soinor Mitglieder die erforderlichep 
Devisenbetrago aufzubringen, so wurden dio Hoch- 
ofenwerke dadurch in dio Łage gesetzt, auch ihrer-' 
seits mit bestimmten Kursen und Erzproisen zu rech- 
nen und dadurch die fortwahrenden l’reisstoigerunge» 
des Roheisens, wenigstens soweit sio durch dio V a !u ta -  

Torhaltnis-o bedingt sind, zu verhindern. Vom Vei> 
bandę wurde weiter betont, daB boi der heutigen Lag# 
des Devisenmarkles ein Hochofenwerk iiberhaupii nicht 
mehr daran denken konne, auslandische Erze z u  be- 
ziehen, wenn es nicht sicher sei, dio Devisen hierfiir
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eur Yerftigung zu haben. Es liege daher im eigensten 
Interesse d<:r Verbraueher, auf tlen Voisihhg dea Ver- 
bandes oinzugehen, wenn die heute sehon ganz unzu- 
reichendo Roheiscnrorsorgimg nicl.t noch weiter zuriick- 
gehen und die rerbrauchendo Industrie zur Untiitigkeit 
verurtei!t werden solle. Dio Verbrauehęr hoben dem- 
gegenuter herror, daB auch dio weilerrerarbeitcnde 
Industrie dor, Ansicht sei, d iB der bisheiigo Weg un- 
fehlbar in den Abgrund fiihreu musso, J ®  wiird« des
halb allo Besfcrebungen' unterstiiuenj die darauf ab- 
eielten, die Preise wenigstens einigermnBen zu festigen 
und ron der Valuta unabhangig zu;machen. Man er- 
fcliirte sich infolgedessen auch grundsatzlich bereit, den 
Vorschlagen des Rfheiacn-Verbumlia nalierzutroten, xn- 
des sei eł nótwendig, dio zu erg.eifenden MaBnahmen 
eingehend zu prilfeh, um, namentlich in der Ueber- 
gangs/.oit, Harten zu rormeidon. Uebereinstimmung bo- 
stand auch dariibor, d.B mit dór Durchfiihrunii der 
beabsichtigten .MaBnahmen keinon Augenblick mehr go* 
zogort worden durfo.

Es wurdo infolgedessen beschlossen, in einer in den 
nachsten Tagen slattfuidendon AusschuBberatung zwi- 
achen den Vertretern der Hochofenwerke und der ror- 
brauehendeti Industrie die tatsai hiiche Durchfuhrung 
der Vorschlago woifcer zu erortoin und eine schnelle 
Entscheidung hcrbeizuriiliren.

Vom Deutschen Stihbund. —  Dio Vorhandlungen 
des Deutschen Stahlbundes m it dom Eeichswirtschafts- 
ministerium boziiglich Genehmigung der nouen Preiso 
sind g o s c h o ito r t .  In  Anbotraeht der rerandorten 
Marktlage hat sich der Stahlbund die Preisfestsetzung 
fiir Licferungen ab X. Februar rorlaufig freigehalten. 
Es ist damit zu rcehnon, daB dió Preiso noch weiter 
erhóht worden, zumal da inzwisęhen liir dio Kohlen- 
preise neuo Erhohungen zu erwaHen sind. Anfangs 
Fobruar aoilen in Dusseldorf im Stahlbund die Ver- 
hamllungcn fortgesetzt werden. Auch iiber die Bildung

- eines SelbstrerwaltungskorperB konnte man sich noch 
nicht einigen. Neuo Verhandlungen finden ebenfalls 
in der nilehsten Zeit statt.

Die neue Kohlen.^re.serhohung. —  In der Sitzung des 
Reicbskohlenrertiandes ram 2:i. anuar 102*J wurdon 
neue, ab I Febsuar giiliige Preise festgesetzt und 
swar wurden die Praso im Gebiet dra R h e in is o h -  
W es tfa lis che n  K oh len-S ynd ika ts  um durchschnitt- 
lich 85 Jt f. d t. ais Au-gleich fur Lohnerhohungen 
■nd erhohte Materialkosfceu festgesetzt. Der Kchichtlobn 
erhoht steli vom gleiehen Tage ab um l l  Jt f. d. t Fiir 

'N ie  ie rsch les ien  erfolgte eine Erhohunsf um 05 A , 
daron 44.50 JC a ‘s Ausgleieh fur Lohnorhohungen, dor 
ubrige Betrag ais Ausgleieh fiir die erhostun Materiał* 
kosten und fiir Sactisen eine solche um 53 A . Fiir 
das Getiiet dos M itte ld e u is c h e n  und Oste lb iBclien  
B raunkoh len- fty nd ik a te  wurden dio Preiso erhoht 
fiir Bnkelts urn '12 A , fur Rohkohle um 2,50 Jt, fiir 
Siebkohle um 3.50 J t , fur Stilckkohl** um 4,5') J t. Fiir 
B aye rn  wurden die Pieise fiir Braunkohlen in der 
gleiehen Weise wie fiir Mitteldeuisohland und fiir Stein* 
kohlen um 50 Jt rrhoht. Dio obersoh les ischo  In 
dustrie war in der Vcrsammlung nicht Voitreten. Dio 
R łie in is ch e  B rau  nikoli len- 1 nd ust rio stellte keine 
Forderungen. Sie stellt sieh offenbar auf den Stand- 
punkt, dali das Konlenwirtschaltsgesetz im besetzten 
Góbiete keine GUItigkeit habe, woil es bisber von der 
Entente b/.w. der interalinorten Rlieinlandkommission 
nieht aneikannt sei, watirend die Reichsregierung auf 
einem anderen Standpunkt steht. Das Rlieinische Braun- 
kohlen-Syudikat setzt seine Preise selbsttatig fest, wo- 
gegen dio Regierung emgei-clir tren ist. Aui h'bestehen 
anscheinend in der Ausfuhrfrage Meinungsverschicden- 
heiten zwischen der Regierung und dem Syndikat. Dio 
Preisfordetung der initteldeutschen und ostelhischen 
Braunkohlenindustiie war geringer, weil dort die Lohn- 
frago noch nicht goregeit ist, und es sich bei der Er- 
kohung um einen Ausgleieh fiir erliohto Materialkosten

handelt. Eino weitoro Erhohung der Preise fiir dio Lohn* 
erhohung wird d mna< hst erfolgen.

Rheinisches Braunkoh enbrikett-Syndlkat, G. m. b. H., 
f  o! n. —  Das Syndikat hat mit Wirkung ab 1. Februar 
dio P ro iso  fiir  B r a u n k o h lo n b r ik e t ts  um HO A
i. d. t zuziiglieh Kohlen- und Umsatzsteuer o rhoh t. 
Die E"hohung wurdo durch die Steigc ung der Gehiilter 
und Lijhno und dor Preise fiir Betriebsstoffe erforder- 
lich. Die Verteuerung diesor letzteren wird haupt* 
sachlich auf die gleichzeitige Erhqliung der Preise fiir 
Kohlen und Koks und das dauernde erhebliche Sinken 
des Wertes der Mark, namentlich ihre Entw ertung im 
Auslande, zuriickgcfiihrt. Dor Braunkohlenbergbau ist 
fiir einen groBen Teil seiner Betriebsstoffo, insbesondere 
fiir Transport- unel Treibbander in Baumwollo und 
Gummi, Mineralole usw., auf den Bozug aus dem Aus
lande angewieeen.

Drahi-Konventlon 1916, Dusseldorf. —  In der Mit- 
gliedervorsammlung des W a l z d r a h t - Y e r b a n d e s  
vom 27, .lanuar 1920 w urde entspreohend dem Be- 
sćhlufl der letzten Versammlung des Deutschen Stahl
bundes dor D r a h t p r e i s  von 2000 Jt auf 3000 Jt 
fiir dio Tonno o r h oh t .  Dio gleichzeitig stattfindende 
Sitznng dor D r a h t - K o n  v o n t i o n  boschloB, doment- 
spreehend die P r e i s o  f i i r  D r a h t o r z o u g n i s s e  
folgendermaBen zu er ho hen :

Gozogener blankor Draht . , , auf 400 Jt
Sehraubon- und Nietondraht durch

Holz g e zo g e n ..................... ..... „  455 „
Verzinktor Draht . . . . . .  ,, 480 „
Drahtstifto . ............................... „ 470 „
Stacheldraht ..............................  „ 525 „

Dio Preise rorstehen sieh fiir 100 kg Fraehtgrund- 
lago Hamm i. W. oder Neunkirchen. Gleichzeitig v. urde 
besch ossen, auf dio Ueberproiso Zuschliige ron 25 bis 
50 %  zu erheben.

iegcrlander E senstein-Verein, G. m. b. H., Siegen. — 
Das Syndikat e r h o h t e  die V e r k a u f s p r e i s e  ab
1. Februar 1920 fiir Rohspat um 70 Jt auf 199,10 Jt 
f. d. t und fiir R  stspat um 105 A  auf 298,40 Jt f. d. t.

AuiJenhandelsste le fur Siten* und Stahirrzeugnisse. 
Am 23. Januar I9i*0 fanden unter Tciliialiino ron Ver* 
tretem dor Er-eug.-r, \ erbraueher, dos Handels, der 
Angestellten und der Arbeiter im Reichswirtschafts- 
ministerium Besprechnngen statt, in di-nen die Um- 
Wand 1 ung der l)ishcriŁe,n „Zentralstelle der Ausfuhr- 
bewilliguniien fur Eisen- und Stahlerzeugnisso1* in eine 
„ A u B e n h a n d e l s s t e i l o  f u r  E i s e n *  u n d  S t a h l *  
e rze  u g n i s s e "  lieschlossen wurde. Mit dor Weiter* 
fiihrung der Geschatte der Zentralstelle und der Vor* 
bereitung der AuBi-nhandelsstello wurde der Gesch&fta- 
fuhrer des Vereins Deutscher Kisen- und StahlindustrieUer, 
Dr. J . R e i o hor t ,  bcauftragt.

Die Sozialisierung der EeHtrlzitaiswlrlschaft — 
Dio Reichsregierung hat unter dem 31. Dezember 
l f i s  das Gesetz bs t re f fe nd  dio Soz i a l i s i e ru ng  
der  E l e k t r i z i t a t s w i r t s o h a f t  erlassen’ . Der Ent- 
wurf dos Geselzes ist an dieser Stelle ) bereits ausfiihrlich 
behandelt worden, so rluB wir uns jetzt auf eino kurze 
Wiedergabe der rorgenommenen Aendcrungen besehran- 
kon konnen. Nach dera Gesetz ist das Reioi.sgebiet sp&to- 
stens bis zum 1 Oktober i 921 zum Zwecke der Elek* 
trizitatBbowirtschaftung in Bczirke einzutoilen, die sich 
nach wirtschaftlichen Gesiohtspunkten gliedern. Fiir 
diese Bezirke werden unter Kiihrung des Reicbes Kor* 
perschafton oder Gesell<cbłften gebildet, in denen die 
der Erzeugung und Fortleitung elektrisoher Arbeit die- 
nenclsn Anlagen zusammenzuschlieflen sind, mit Aua* 
nahme derjenigen Unternehmungeu, welche die ron 
ihnen erzeugte elektrische Arbeit aussohlieBlich oder gan* 
iilierwiegen<l fiir den eigenen Betrieb rerbrauchen. Daa 
Nahere soli ein bis zum 1. April 192. emzubringende* 
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Gesetz zur Rcgelung der Elektrizitatswirtschaft bestim- 
men. Die En tsch i i a iEuag  fiir die Uobernahme von 
Anlagen liesteht nacn Wahl des Unternehmers entweder 
in den Gesteliung^kosten uhtei Bcrucksiclitigung ange- 
messener Abschn-iburi^en oder in dem E r t r a g s w c r t ,  
beicohnCt nach dem I urchsehnittsertrage der letzten 
drei vor dem 1. August 1014 hegenden Geschaftsjahre. 
Die Ueber,,abme und Einbringung dt-r Anlagen erfolgt 
auf Grurnl einer vertragliohen Vereinba,urg. Kommt 
eine solche Vereinbarun« niclit zustaride, so bleibt a lica 
Niiliere einem aus drei Mitgliedern bestehenden Sohiods- 
gericht zur Entseheidung iiberlasson. .Gegen den Bescheid 
des Scliiedagerichtes ist Bcschwerde »ń ein beim Reićhg- 
finanzliof gebildetes O berscli ledsgerich t zulassig. Zur 
berateiulen Mitwirkung f e  all.-n Angelogeiiheiten der 
Reicis-Klektrizitatswirtscliaft erriclitet die Reichśregio- 
rung einen Beiiat, dcm je fu f Verlreter des Reicha- 
tags, des Reielisrutes und der Arbę ter- und Angeśtellten- 
organ>sationcn, zwanzig Saoliveis(andige sowie je zwei 
Verireter der gewcrblichen Grolł-' und Kleinyerbraueher 
angol,oien. Die in den vom Reicho erworbencn oder 
auf sein Vo langen in Geseilechfiften eingebrachtcn An
lagen und in den zugehorigen Venvaltungen beschaftigtcn 
Arbeiter und Angestellten weiden zu den Bedingungen 
der botelionden oder m it den zustandigen Bei ufaorgani- 
sationen abzuscldieBenden Tarif vert iBge iibernommen.

Fin Urteil des Auslandes ul-crdif deutsche Ir.dusirie. —  
Umer der Ueberschrift ..Wahrend wir acht Stunden 
arbeiten'1 fii den « ir im Bciblatt der fianzosischen Fach- 
zeilung ,,l'Usine“ l) Ausfuhriingęn, die wir unsein Lesern 
nicht vorenthalton wollen. Das B la tt. fećhrcibt:

Amerikanische Reisrnde, die nach einer Rundfahrt 
duich J-Uddcutechland in der Sch»ciz cingetroflen sind, 
maehen beachtenswerte Mitteilungen iiber die auBer- 
ge»6hnlich gr L’e Tiitigkeit, die auf allen groBen deut
schen Industrieplatzen herrscht.

Die tatig" Politik der Berlmer Regierung m»ngelt, 
nach Ansicht der Amerikaner, mcM der GroUzugigkcit. 
Von gewisser Seite schreit man aus allen Kriiften, 
daB Deutschlmd vernichiet, seine Be.olkerung aus- 
gehungett und arboitsunfiihfg Bei; ab'-r wenn man zu- 
faliiirMittllBeutschlaiid aufsueht, wcilin dio Voitrcler 
der WeStmachtB nienials kommon, so gewahrt man ein 
Bdd, das gamlieh Ycrfcchiedcn ist von dem, welches 
die amt iehon Stellen entwerlen. In  S i iddeutsch- 
larid a i boi ten  d ie  Werke  Tag und  Nacb t ;  
man  s te l i t  gro Be Warenmengen  her ,  d ie ,  
h aup t s ach  ich zur Au s fu br  b e s t im m t ,  den 
Ma rk ku rs  f i i h l ba r  l ie b e n  werdon.  Zur tfiben 
Zoil bemuhen sich bosondere Beauftragte, Unruhen 
in die Deutschland bcnachbarteri Łamler zu bringen, 
damit es diese Lander ganz allein versoigen kann. 
D ie  gosamte  deu tsc he  A rbe i t e rs cha f t  s teht  
zu r  R e g i c r u ng  und  fug t  sich ihren Ra tschl i i-  
gen ; sio hat  au f  den ach i s l  und igen Arbei ts- 
ta g  verzichtot .  und f r e iw i l i i g  den Zehns tun-  
den l a g  angenommen .  Die d<-utsehen geldłiehcn 
und industrieden Kreisj sehen voraus, dali Deutsch
land im Laufe des Jahrea 1920 von neuem an der 
Spitze des europaischen Handcls stehen wird.

Das Blatt richtet dann dio Anfrage an den Han- 
delsminister, ob er dieso Kaehrichten bestatigen miisse 
oder cni kriiften koiine,

Man sollte glauben, daB es sich hier einfach um 
die Bekiimpfung des Achtstundcntages handele, den 
man durch Hinweis auf den drohenden deutschen 
Wettbewerb wieder beseitigen w ill. Dem widełspricht aber 
dio enistgemeinto Antrage an den Minister, Die Furcht 
vor dem deutschen Naehbarn ist anschemend noch so 
groB, daB man una auch das Unwahrschcinlichste zu- 
traui, ein in diesem Falle ehrendes, aber nicht unge- 
gefahrlićhes Zeugnis, da dio Ueborsch&tzung unserer

*) 1920, 8. Januar.

Krafte dio Framosen leicht zu weiterem Wirtsehaft,s- 
kampfe yeranlassen kann. Erst in verhiiltnismaflig klei- 
nem Kreiso ist boi den Fianzpseii Yerstaridnis daftir 
zu entdecken, dali das Wicdeieistarki n Deutschlands 
zu Frankroicbs figenstem Besten diont, daB unser Zu- 
Bammenbrueh den franzosisehen zwangsweise naeh sich 
zieht. Auf dio hier mitgoteilton Ausfiihrungen im ein- 
zelnen einzugi h n und fi s zu widcrlcgen, darauf diirfen 
wir an dieser Stelle wohl ver/.ichten.

Zur Hclung der deutschen Valu'.a. —  Der stan- 
digo ValutaaussehuB trat unter dem Vorsitz des 
Boichsfinanzministers zu einer Gesamtsitzung zu
sammen, in der insbesondere dio Frage, in w el chor  
We ise  d o r  w e i t e r e n  S t o i g e r u n g der  s c h w e - 
bon d on  S eh u  1 don  b o g e g n e t  w o r d e n  k a n n .  
und dio Frage der Erlangung von iangfristigen ln-  
u n d  A u e 1 an  d sg u t h ab en erortert, wurde. K.icb 
Entgegennahme von Berichtsn des Roit hsfinanzministe- 
riums und nach einer eingehenden Auss|irache wurden 
die einzolnen Angelcgenhoilen zur naheren B iratung 
und BeschluBfassung don Unterausachussen I  und I I  
iiberwiesen. Dor UnterauśfichuB I I I  beschaftigte sich 
mit den Fiagen iiber den Ein- und Ausfuhrhandel so
wio .mit der Proisgestaltung im Innem und in Ver- 
binduhg damit mit der Entwicklung do.- Valuta. Er 
hat hier die folgenden Leitsiitze aufgestellt:

I . Der Yalutaaussthufl hat dayon Kenntnis genom- 
men, daB fiir die n i i chs ton M ona te  zur  F inanz ie-  
run g  d e r E i n f u h r  v o n L o bo n sm i  t to 1 n s eh r  
o r heb l i e he  Bct i i i go  zu Detrisen e r f o rd e r 1 i o h 
se in  we rd o n .  Dor AusschuB ist der,Ansicht, daB 
diese Einfuhr-zwar untor den gegenwaitigen Verhalt- 
nisson ais oines der Mittel zur Hebung ider Aibeitslust 
und damit der Erzeugung notwendig ist; daB aber die 
Einfuhr von Lebensmitteln, dio auch fiir die Reichs- 
finanzTorwaltung erhobliche geldliche Opfer mit sich 
bringt, moglichst oingeschrankt, und dafi dabei vot 
allon Dingon angestrebt « erden muB, durch eine plan- 
maBigo, auch mi Innern zu toi folgende Politik, die 
Einfuhr von Lebensmittcl - Fertigerzeugnissen, wie 
Sclimalz, Speck und Fleiśih, durch eine solche von 
landwirtschaftlichen Rohstoffen, insbesondere Futter- 
mitteln und Get-reide zu ersetzen.

I I .  Dor AusschuB ist der Ansicht, daB jede LuXus- 
e i n f u h r  zu r o r h i n d e r n  ist.

I I I .  Dor AusschuB ist der Auffassung, daB an den 
bestehenden E in  f u h r v e r b o t e n  fiir alle Ha lb- und 
F e r t i g w a r e n  fe s tg eha l t on  werden muB,  und 
daB fiir diese Giitor oine Einfuhrbew illigung nur von 
Fali zu Fali unter besonderer BerOcksichtigung der 
Forderung einer Wiederausfuhr erteilt worden kann.

IV . Der AusschuB hat davon Kenntnis genommen, 
daB fiir Rohstoffe bishor. im allgemeinen Einfuhrver- 
boto bestanden, daB aber hiervon fiir W e b w a r e n  
durch eine Verordnung vom 30. September 1919 eine 
Ausnahme dahin vorgósehcn ist, daU die Einfuhr von 
Rohstoffen, einschlieBlich Kohseide, ohne die Notwen- 
digkeit der Eiftiliung irgendw eleher Formalitaten voll- 
kommen freigegoben ist. Der AusschuB ist nach den 
Erfahrungen der letzten Monate der Ansicht, dafi eine 
w e i t e r e  Fre igabe  von  R o h s t o f f e n  .f iir  d ie  Ent- 
w i e k l u n g  des Markkur ses  v.on v e rd or b l i e he r  
Wr i r k u n g  sein muB  und empfiehlt d ie  W i e d e r 1 
o i n f u h r u n g  e i n e s  E i n f u h r v e r b o t e s  auch 
f u r  T e x t i 1 r o h s t o f f e.

Eine U o b e r w a c h u n g  d e r  E i n f u h r  bel 
samtlichen Rohstoffen gebietet sich schon . aus dem 
Grunde', weil ohno eine solche keine Ge w ahr dafiir 
gegeben ist, daB die aus den 1-tohstóffen hergestellten 
Waren zu einom angemessenen Prozentsaiz w ieder aUs- 

gefiihrt werden. Bei der Prufung der Kinfuhrbewilli- 
gungen muB nach Ansicht des Aussi husses Rucksicht 
darauf genommen werden, daB keine Gegenst&nde her- 
gestellt und im Inlande verbraucht werdon, die wir
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In unserer augonblicklichcn Not noch ontbehren kon
nen. Er befttrw ortet die Iimussichtstellung einer straffen 
Durchfuhrung der bostohenden Eirtfuhrverbote, um hier- 
durch Industrie uńd Handel zur Bildung der notwen- 
digen Organisationen zu vera.nla.seen.

V. Der AusschuB hat Kenntnis von dor geplanten 
Regelung der Ausfulir genommen. 15r b i I 1 i g t den 
Gedanken, <laB zum Zwecke der Verhinderung oiner 
Verschleudorung deutschen Nationulyermogens■ boi dor 
Bewilligung von Ausfuhrantragen g r u n d s a t z 1 i c h  
e i n  o. P r o i  s p r i i f u n g  v o r g e n o m m o n w e r 
d e n  soli, und daU ferner, sowoit dio Verhaltnisse es 
zulassen, an die Erteilung dor Ausfuhrgonehmigiingcn 
die Bedingung der Abfiihrung von Deciseii gekuijpft 
werden soli. Dor AusschuB befiirw ortet, dio Bildung 
der rorgesehonon AuCenhandelsstellen so schnell ala 
moglich in dio Tat umziisetzon,

VI. Das einzige durchgreilendo Mittel, auf dio Dauer 
zu einer Besserung unserer w irtschaftlichen Verhalt- 
uisse und der Valuta zu gelangen, liegt in d e r  F ó r -  
d o r u n g  d o r  i n 1 a n d  i s c l i o n  E r z e u g u n g ,  
die in erster Linio nur durch oino gesteigerto Arbeit 
des ganzen VoIkes erreiclit werden kann. Es muB nicht 
nur uberhaupt mehr goarbeitct w erden, sondern auch 
mehr ais in den Landem, die . den Krieg gewonnen 
haben. Eine rorringerte Arbeitszeit wirkt um so un- 
hcilvoller, ais dio Loistungsfahigkoit starko EinbuCe 
erlitten hat. Der AusschuB orsuclit dio Bogierung, so
fort MuBnalimon zu treffen, um durch die Presse und 
allo Borufenen, insbcsondero dio Arbeiterfiihrer, oine 
dahingehende sachliche, allgemein verstaudlicko Auf- 
kliirung in jede Arbeitsstalte zu tragcn.

V II. Dor zurzoit rorliandeno ersc hreckende Iiiick- 
gang der inlandisehen und gcwerblichon Erzeugung 
beruht wesentlieh auf der mangeluden Kohlonfordo- . 
mng und der durch die Verkehrsvcrhaitnisse bedingten 
mangelhaften Yerteilung dor Kohle. Die Beschaffung 
von geeigneten Wohngelcgonheiton fiir dio Kohlen- 
arbcitcr ist zum Zwecke dor Erhohung der Kohlen-. 
forderung zu boschleunigon. Es ist zu priifen, ob nicht 
durch Aufschlieflung neuer.Liiger oino Ausdehnung der 
Braunkohlonorzeugung crzielt werden kann. Die Erago 
der Forderung dos ICali-Bergbaues wird unter don 
gleichen Gesichtspunkton, wio fiir Kohlo dargolegt, zu 
priifen sein. Die Elektrizitafcsw irtschaft zum Ersatz der 
Kohle und zum Zwecke dor Verringerung der Einfuhr

Ehrhardt & Sehmer AWengeseliseftift zu "aarbrue sen.
—  Das Geschaftsjulu stand in den crsten Monaten noch 
ganz untor dem Zeiehcn des. Kriesos und in den fol- 
genden Monaten unter dem der Umwaizung mit all 
Ihren Eoigen. Trotz aller moglichen Krschwerungen 
gelang es der Gesellschaft, samtliche Abteilnngen aus- 
reichend zu beschaftigen. Der Auftragsbestand hat sich 
durch Hinzukommen neuer Auftriige besonders im GroB- 
gasmaschinenbau entsprechend erlioht. Die Verkaufs- 
preise erfuhren dureli w og eino weitero Steigerung im 
Vergleich mit denen der vergangenen Jahro, doeh w urdo 
das Geschiifisorgebnis dureli dio. immer noch steigen- 
den Preise fiir Rohstoffe, Lohne der Arbeiter und Be- 
ziigo der Beamten, besonders auch durch Abgabon an 
Staat und Gemóindo sowio Teuerungszula^en wesent- 
lich beeinfluBt. Dio A k t i o ngose I Is e h a f  t f i i r  
B ro n n st o f  f v e r g a s u  ng hat am h fiir das verflosseno 
Jahr noch koine Gewinne erbracht. Der Jlechnungs- 
abschluB weist einerseits 2 330468,29 .14 Betriebsge-

von Petroleum und Treibolen ist mit allan Mitteln zu 
fordom, insbesondńre durch don Ausbau von Wasser- 
kraften und Hochstsp mnungsleitungen.

V III. Dor Aussi hufl empf;ehlt fiir alle Gcbioto dor 
Wirtsehaft, insbesondere hinsiihtlich der landwiit* 
schaftlichen Erzeugnissc, eino Priifung der Erage, in- 
wioweit die behordlich festgesetzten Preise im richtigen 
Verhaltnis zuoiniiiider stehen und einen angemessenen 
Ersatz fiir dio Herstollungskosten enthalten.

Der AusschuB lehnt die Delfach erhobeno Forde- 
rung dor A n p a s s u n g  d e r  I n l a n d s  p r e i s e  a n  
d i o  W e 11 m a r k t  prb ise ab ,  da die Durchfiihrung 
dieser'Forderung e i n e S c h r a u b o  o h  no  E n d o  
bodoutet und zum Zusammenbruch fiihren muB. Der 
AusschuB sieht eino straffo Grenzuberwachung ais Vor- 
aussetzung einer untorschiedlichen Bohandlung dor In- 
lands- und Auslandsproiso an.

Diese Leitsatzo w urden mit allen gogen eino_Stimme 
von dom HauptausschuB angenommen.

ZusammenschluB in der norwegischen Kolytdan- 
industrie. — Wie uns tron unterrichteter Seito erganzend 
zu unserer Meldung iiber die Gr ndung der „A. S. Norske 
Molybdenproduktor"') mitgeteilt wird, rerniiltelt die 
neuo Gesellschaft den Verl<auf der gesamten Erzeugung 
aller a n y e S 0 ld "S 3 e n e ii Gruben. E j ist ferner beabsichtigt, 
eowohl Molybdanglauzkonzentrai ais auch Ferrom lyb- 
diin und andere MolybdanYcrbindungen her<ustellcn und 
zu verkaufen. Mit einem bedeutenden Feriomolybdan- 
werke soli ein Al kommen getiofft-n werden, wonach die 
Erzeugung v o n  Eerromolybdan sofort aufgenommen wird. 
Auf Veranl»8sung der Gesellschaft nimi allo angeschlos- 
senen Gruben von einem AusschuB von norwegischen 
Bergleuten unteraucht und bewertet worden. L'ie Er- 
mittlungen.; ergab Hi daU jahrlich etwa 20U t eon reinem 
Molybdanulaiłz walirond emer Heilie von Jahren geli fert 
werden komien, und daU die Foiderunu der Gruben all- 
miihlich m.t der Entwieklung des Abbaues bedeutend 
yetgioBert werden kann. Mach den in der lotzton Zeit 
vorgenoMuenen Untersuchungen ist gute Aussieht vor- 
handen, neue und ausgedelmte Vorkomnien von Molyb- 
danglanz, besonders im nórdliehen Norwegen, auDu- 
decken. Die Ge-schaftsstelle der „A. S. Nor.-dte Molybden- 
produkter“ befmdet sich in KrUtiania, Solligateu 1.
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winn und Zinseinnahmen, anderseits 1009187,33 M 
allgemeine Unkosten, 80037,34 .fi Zinsen, 640000,43 M 
Kriegsspeuden und -Unterstutzungen, 22281,84 Jt Pa- 
tentkoston und 167 848,94 M Absehreibungen uus. Von 
dem verbleibenden Reingowinn von 420502,51 wer
den 35000 Jt der RUcJc'ago zugefiiiirt, 54 791,67 .H ais 
Gewinnantoile an Aufsichtsrat und Vorstand gezahlt, 
300 000 .ii Gewinn 10%  wie i. V.i ausgeteilt und 
30710,84 M auf neue Roehnung vorgetragen.

i.isenwerk-Gese:lschafi lWax,mil;anshtiHe in Rosenberg 
( Oterpfaiz), — Die Gesellschalt e i h o h t e  ibr Ak t i en-  
k a p i t a l  von 23 440000 .« auf 50 Mdl. M . Ferner soli 
rach Bedarf eine Anleihe bia zu 26 Mili. .(( ausgegeben 
worden.

Unter dem Namen , K u p f e r b e r g w P r k  Blume- 
n a u “ erhielt daj Unternelimen ein Bergwerkseigentum 
bei Lebenstein in Thiir. zum Abbau von Kupfer und 
Schwefelkies. Ferner soli die Kohlenzecho 1 aximilian 
in Hamm wieder in Betrieb gesetzt werden.

Die sozialpolitischen „Errungenschafren“ im neuen Deutschland.
Der Umsturz liat Deutschland eine wahre lioehflut 

ąnf dem Gebiete der Soziaipoiitik gebracht. Eine 
Fursorgemalinahmo treibt dio andere. Ein sozial- 
politischer Versuch wird durch den anderen abgeIBst, 
Mit groBem Eifer verkiindet die sozialdemokratische 
Presse, daB auf dem Oebiet des Arbeitsrechts und

der Soziaipoiitik im ersten Jahre nach der Umwaizung 
mehr erreiebt worden sei, ais jabrzehntelang zuvor. 
W ie sehen diese .E ifo lge“ in WirKlicbkeit aber aus? 
lia n  detike nur an den a c h t st iin d i g en A r b e i t s -  
t a g !  Die Foige dieser rgrnlilen Errungen8chaft“ der 
Arbeiterschaft ist eir.e beiepiellose Kohlennot, die fiir
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das gesamte wirtschaftliclie Lebon Deutschlands das 
Schwersie befilrciiten 16Bt. Die Kohlennot mit all 
ihrem Elend iat in erster Linie darauf zurtlckzu- 
fflhren, daB die Regierung zu einer Zeit, wo das 
deutsche Wirtschaftsleben sebwer darniederlag und 
nnr gewissenhafteste und angestrengtesto Arbeit eine 
Gesundung bring»n konnte, dem Yolke das Danaer- 
geschenk des allgemeinen Aohtstundenta?ea brachte. 
Wie zu erwarten war, gaben sieli dio Bergarbeiter, 
die schon vor dem Kriege nur oino 8*/»- slflndige 
Schichtzeit hatten, mit der achtstilndigen Arbeitszeit 
nicht zufrieden, sondern forderten eine Yerkurzung 
der Arbtitfzeit auf seehs Stunden. Wio sehr dio ver- 
kurzte Arbeitszeit die Kohlenfcmleriing vermindert 
hat, ergibi sich ohne weiterea auB den Forderzahlen 
d»r einzelnen Monate. Im Ruhrkohienborgbau betrugdie 

Gełamitalegs. halt. Arbehst. gll lie FBr ernng

1918 Oktober 445 009 313 236 t
„ MóTernber 395 042 260 650 t
„ Dezember 405 465 240 544 t

1919 Marz 418 649 242 292 t
,  Mai 415087 233 075 t
„ Oktober 452415 257256 t

Im Oktober 1919 stellte sich demnach die Kordernng 
noch um 3400 t niedrigor ais im November 1918, ob- 
wohl sich inzwischen die Beleguchaft um 57 400 Mann 
Termehrte. Einen nicht minder nnchteiligen EinfluB 
Sbte der Acbtstundetitag auf die VorkebrsYerlialtnisso 
au B . Neben der seit Beginu der Rorolution aucli in 
den Eiaenbahnwerkstatten zu beobachtenden allgemei
nen Arbeitsunlust ist dio Yorkflr/ung der Arbeitszeit 
mit die wesentlicbsto Ursache des tchlechten Aua- 
bes8erungB8tandeB der Lokomotiven unii Eisenbahn- 
wagen. Der Aclitstundentag bat Deutschland in keinor 
Weise TOrwarta gebracht. bieiuber sind sich nrben 
den Arbeitghbern auch nicht wenige ejnśiohtsvolle 
Arbeiter einig. Wii l  man mit dem Aclitstundentag 
auskoinmen, so niiisaen die Arbeitsloistunęen noch 
gewaltig gosteigert werden. Was heute in 8 Stunden 
Tollbracht wird, das Schaffie man frulier ohne allzu 
groBe Anstrengung in 3 Stunden.

Eine der griSBten Sorgon, die gleichzeiiig das 
Beich und die Oemeindenbelastet, ist heute die Erwerbs- 
l o s e n u  n t e r a t  ii t z u n g .  Wie in nianeber anderen 
Beziehung hat man auch bei der Losung dieser Frage 
die praktischen Brfahrungen der Yergangenhcit ganz 
auBer acbt golassen. In einer Bcspreeliung im Reichs- 
arbeitsministerium iiber die Erwerbslosetifursorge wurde 
mitgeteilt. daB mit Ablauf den Jalires 1919 in Deutscll- 
land rund eine. Milliarde Mark fur Arlieitslosenuuter- 
itBtzung ausgegeben worden ist. Jedocn darf nicht 
Tergemen werden, daB in derselben Zeit eine zweite 
Milliarde fdr die Unterstiitzung dor offentlichen Arbeiten 
aus Reiihsmitteln gezahlt wurde. Die Erwerl>Bloeen- 
frage ist mit der Frage des A r bei t s nach  w ei sea eng 
verknii|)ft. Gleich nach dem Umsturz wurden die 
Gemeinden zur Erricbtung kommunaler Arbeitsnach- 
weise irerpflichtet. Ueber Warnungen, die weite Kreise 
der Be^Glkerung gegen derartice E nrichtungen vor- 
brachten, setzte man Bich einfach binweg. Die Arbeits- 
nachweise sollten nach der Verordnung streng pari- 
tatisebe Gebildo sein. Nach einjSurijrer praktischer 
Wirksamkeit hat man jetzt Uelegenbeit gehabt, die 
Gleicliberechtigung dieser soziaien FilrsorgemaBnahme 
zur Geniige kennen zu lernen. Hier nur ein Beispiel. 
Ende Juni 1919 traten in Bremerharen die Angcstellten 
der WarenhSuser in den Streik. Diese Tatsache ist 
an nnd fiir sich nicht weiter verwunderlich. Erstaun- 
lich ist es jedocb, daB am 1. Ju li 1919 durch den 
Bremerhavener Btadtischen Arbeitsnachweia —  also 
einer streng paritatischen Einrichtung —  die Streik- 
posten fur den obengenannten Streik gestellt bzw. 
angeworben wurden. Dieser eine Fali zeigt Tollauf, wie 
bereclitigt das MiBtrauen weiter Kreise gegen derartige 
Einrichtungen ist.

Yon tiefeinsclmeidendor Bedeutung fiir das deutsche 
WirtBchaftKlehen ist ohne Frage a u;h das goplante Be
t r ieb  sra te tr oset z. Dor Oedankc der Betriebsrateai lb tt 
berubt auf der Arlieitsgemeinscbaft aller an der Arbeit 
beteiligten 1’ersonen. Hie »us der Schule der franzo- 
sichen Soziali«t'n und di r franzosisclu-n Rcvolution 
entnprungene Vorstelhing einer grundt-atzlichen Gleich- 
heit aller Mensohen, die bekanniliih auch dabin ge~ 
fiibrt bat, die Utitorsrhiede zwischen geistiger und 
korperlicher Arbeit, zwischen den Leistungen der 
einzelnen Personon srliUchtliiń zuriicktreten zu lassen^ 
hat mit dom Umsturz wii-der neue Anhitnger gefunden. 
Dabei wird meistens die wirkliche Lago der Dinge 
Tollkomnien verkannt. DaB deutsche Erwerbsleben 
verdankt seine fiiiheren gewaltigen Fortschritte immer 
noch der Tflclitigkeit und dem Wasemut der Unter- 
nebmer, der im weaentlii hon unsclbstSndigen TStig- 
keit der Arbeiterscbnftkommtirehtentferntdie (jleiche 
liedeutunir an den Erfolgen zu. Schon die Erfalirungen, 
die man in RuBland mit don Betriebsriiten gemacht 
hat, sollten eigentlich vor einer Ueborspannung des 
Bogens warnen. Der vo!li?e N'edergang des russischen 
Wirtschaftslebonsist die Foige derartiger so/.ialistiHC.her 

Yersucbe. Sehr zutreffond sagte <ler ehomalige Beichs- 
sehatzmini-ter Gothcin: ,Solange wir nicht den rem 
soz alistischen Staat haben —  und nur die wenigster- 
glanben an dio Miiglichkeit, ailes zu sozialisieren — 
brauchen wir den priraten Uriternehmer. Seine In- 
telligenz, seino Tatkrnft fiir die Volkawirtschaft nutzbar 
zu machen, i<t mit die dringendstp Aufgabe, um ans den 
fur. htliaren Noten der Zeit herauszukommen. (le»etzes- 
hestimmiingen, die fiir ilin unertraglich sind,die zndem 
den Arbeitern und Angostellten gar ke inen praktischen 
Nut/.en bringen, miissen fiir uns unannehinbar sein.“

Gleich nach dem Um-turz erlieB der Rat der 
Yolksbeauftragten einen Aufruf an das deutsche Yolk, 
in dem u. n. mit sofortiger Gesetzeskralt rerkiindet wurde: 
.Das Ye re in s-  u n d V e r s a m m I u n g s r e c h t unter- 
liegt keiuer Beachriinkuiig, auch nicht fiir Beamte 
un l Staataarbeiter. Die Gesindeordnungen werden 
auBer Kraft sresotzt, cbonso die Ansnahmegesetze 
gegen Landarbeiter." Wenn ituch die lioben Beatre- 
bungen, welche die Oeset/geber hierbei vor Augen 
hatten, nicht yerkannt werden sollen.ao hat doch die Auf
hebung der Torerwiilinten Bestimmungon umerer 
deutsehen VolkHwirt»chnft nur Schaden gebraelit. Man 
denko nur an die crs< hreckende ZaUl der Augstiinde 
der Eisenbahiler, ferner an dio fur die Allgemeinheit 
nicht minder ntchteiligen Arbeitaeinatellungen in den 
G*s-, Elektiizitiits- und Wasserwerken. Nicht vergea«en 
Bei auch, daB dio Einbringung der Getreidefnu hternte
1919 dureh umfangreicho Landarheiterstroiks aufB 
SuBer»te eeftlhrdct war. Ueberhaupt hat unter der neben 
sozialpolitischen Aera in Deutschland die Streikbewe- 
gung einen iiberaus bedenklięhen Umfang angenommen.

Der sozialpolitischen llochflut steht ein stetiges 
Sinken der Erzeugung und eine etandige Yerminderung 
der ArbeitBlu-t gegenuber. Sellist aozialistische Blatter, 
wie beispielsweiao dio ,Sozialistischen Monatshefte“, 
beKtaiigen dies. Der doutscho Unternehmer muB alle 
Kraft zusammennehmen, wenn er niclit uniergehen 
■will. Scbier uniiberwindliche Ilindernisse stellen sich 
ihm in den Weg. Schlimmer noch ais die stiindigen 
ErdrosflelungBTBrsuchounaerer Feindesind dieGefahren, 
die ihm politisch und wirtBcliaftlich vom Staate durch 
eine unternehmerfeindliche Gesetzgebung, von den 
Arbeitnehmergruppen durch eino Enirechtung im eige- 
nen Betriebe und Ausprcsaung bis aufs iłuBerste drohen. 
J li t  Recht saat Dr. U. G. Ilnlle in der „ 1’oiitiBch- 

Anthropologisehen Woi heuschrift“, daB die Regierung 
durch ihre sozialpolitischen Machenschaften wie durch 
die ArbeitsIosenunterstUtzung und durch ihre Nach- 
giebigkeit ęregen die Anspriiche der Arbeiter und durch 
grundsiUzliche Anerkennung statt der notwendi^en 
Beseitiguug dea Streikrechts dio Arbeit eelbat immer
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weiter zerBtort bat. Damit ist aber auch die Bereit- 
łćhaft zur Arbeit auch bei den Arbeitgebern aufge- 
kobeii, die ilire Betriebe aihlieflen, weil sie durch 
derartige Vernucbe, wie beii-pielswuiae mit der Ein
fiihrung der nach dem Entwurf der Regierunu al* 
Kampfniittel gegen die Unternehmer atatt ais F8r- 
derungamittel cień Gewcrbea eingeriohteten Botriebarate 
doch nicht ąedeihiicb weiterarbeiten zu konnen 
glauben. Schlielilicb felilt auoii das Kapitał, das die 
Grundlage der Arbeit acbaffen muB, wenn die groBen 
Varmptren weggestouert und ais Geld fUr den gegen

friiher ungebeuer verteuerten Staatabetrieb und die 
Kriegnentachadigung verbraucht werden. Dadurch 
werden aber niclit zuletzt die gewerblichen Anlagen 
entwertet und gelangen in dio Hande von AuslStidern, 
dio damit zu Arbeitgebern der deutgehen Arbeiterschaft 
werden. lliiitrriłmen stehen diefeindlicben liegier ngen, 
die gegebenenfalU eine Yerlangerung der A rbeitszsit und 
Yerminderung der Lohne durehsetzen und Stroika sieher 
niclit gestatten werden. Nicht zuletzt wird aui-h di» 
Aufhebutig der Sozialver»icherung die Folgę sein,

'Heinr. Gohring.

Bucherschau.

Mecklenburg, Werner, Prof. Dr.: Kurzes Lehr- 
buch der Chemie, Zugleich 12. Aufl. von Roseoe- 
Sehorlemmers Kurzem Lehrbuch der Chemie. 
Mit 100 Abb. iindeincr Spektraltaf. Braunschweig: 

Friedr. Vieweg & Sohn 1919. (KIK, 756 S.) 8
21 Jt.

Mit der ganzlichen Umarbeitung von Roacoe-Schor- 
lemmcrs „Kurzem Lehrbuch der Chemie" verfolgt der 
Verfasser die Absicht, eine gedrangte Darsfcellung der ge* 
wmten Chemie zu geben. Daa Bestreben, die in dem be- 
wahrten Lehrbuch enthalteneh vietfach veraltefcen Lehr- 
łuffaaaungen durch neuere Forschungsergebnisse zu er- 
»etzen, ist in dem vorliegenden Buche m it groBer Sach- 
końntnis zur Durehfuhrung gelangt. Dies gilt vor allem 
den auBffihrlicli und an geeigneter Stelle behandelton 
Abschnitten der allgemeinen Chemie, dereń Bedeutung 
mit Recht in den Vordergrund gestellt ist.

' Die Art der Anordnung dea Stoffes iat die ubliche; 
Iberall ist auf Versuche und technische Yerwendung hin- 
gewiesen worden, jedoch immer mit. der Besehrankung 
»nf das unbedingt Notwendige. Von den 733 Seiten Texfc 
entfallen 422 Seiten auf den anorganischen Teil, der Rest 
lit den Kohlenatoffverbindungen gewidmet. In  diesem 
letzten Teile iat die Auswahl recht geschickt, was bei der 
(Łberaus groBen Zahl wichtiger Verbindungen keine leiehte 
Aufgabe war. Eino Bemerkung mijchte bezuglich der 
h&ufig recht langen Satze zu machen sein: sie erschwerea 
etwas das unmittelbare Veratandni8.

Das Buch ist allen denen zu empfehlen, die sich 
emstlich mit der Chemie beschaftigen wollen. P. Aulich.

Knobliuch, Oseir, Professjr Dr., und ‘Sr^Jttg. 
K. Hencky, Aslistent an der Technischen Hocji- 

3clmle Munehen: Anleitung zu genauen leelt- 
oiicben Temper iturmessungen mit FHssigkeits- 
und elektnschen Therniometern. Mit 65 Testabb. 
MBnchen utul Berlin: R. OlJenbourg 1919. (Sin, 
128 S.) 8". Geb. 11,25 Ji.

Auf don Hiotaehulen wird den Stud’orenden nur aus- 
aałfnswjiae Galegenlnit zu technischen Temperatur- 
messu:v>en geboten. Djrartlae Msssungen erfordern aber 
eine basonduro Erfahrung, wenn sie in zweckmaCiger 
and nut/,brin;ender Weiśe. ausgefiihrt werden sollen. In 
den L>hrb:ich-.‘rn der Physik aind Anweisungen fiir die 
Ausfuhmnj von Tomperaturmessungen nicht zu finaen. 
Sie geben nur Bssohreibu^gen rlęr verseh;edenen Gerate, 
mit danen d e Tumpjraturen gemessen werden konnen. 
Das vorliogende Buch entspricht nlso offenbar einem 
drin^enden Buiurfnis uiui wird bei der Verbreituhg, 
TOlohj die Tjmpsraturmessungon in der Technik genom- 
oien h.-łben, in wjiten Kreisen w.llkommen geheiBen 
werden.

Ssinom Titel. gemaB gibt das Werk Anleitung zu 
genauen tochiischen Temperaturmesaungen und be- 
baadylt alb Fjbl »r,die bei solchen Messungen vorkommen. 
Diese Fe hie r sind oft so erheblich, daB die aus den 
Keasuagen gezogenen Schliisse zu schweren Irrtumern

fiihren konnen. Mit allen Therinometem, dereń w&rme- 
ompfindl cher Teil unmttelbar der zu nicssenden Tem
peratur ausgesetzt wird, miBt man stets die Temperatur 
jenes wilrmeempfindlichen Teilcs. W ill man genau 
mosseri, so muB man sich vor allem verf/ewissern, daB 
die Temperatur jenes Teiles auch wirklich ubereinstirtimt 
m it derjenigen der zu untcrsuchcnden SU Ile.

Das Baeh, das alle mii ;li ch:-n Fehlerquetlon einheit- 
iicli beschretben und lehren w’. 11, sie zaltlenn-aBig ihrer 
Wirkung nach zu beurtcilen oder auch so west wie ir.ijg. 
lich zu Termoidon, bchanuelt deswegen in winem ersten 
Teile ausflihrlich den Wilrineaustausch zw:schen doia 
McBjerilto und dom zu messenden Korper und seiner 
Uingebung; in semeni zwei ten Teile besehreibt es die 
hauptaaęhlichsten MeB^erSte, wiihrend «’s in seinem 
dritton Toilo fiir TOrsch edene Fiille dse Ai.deitung gibtj 
wio dio Gerate eingebaut und angewandt werden mussen, 
um die Meśsung der Temperaturen m it grófitmoglieher 
Gonauigkeit auszuiiihren.

Das Buch beschriiukt sich in seinem zweiten Teile 
auf Flastfigkeitsthermometer, Thorn oelen t nte und elek- 
triseho Widerstaiidsthorir.on eter nobst den zu^ełtorigen 
A-izeigegeriitenohne Beriicksichtigung der opbsrhen und 
Warmestrahhmgspyrometeri Da diese iri der Technik 
weit verbreitet sind, ist zu wiiiisclien,' daB bei einer Neu- 
bearbeitung des Buches auch sie in den Kreis der Betraeh- 
tungon oinbezogen werden. D e  Anwenduntsbeispiele 
im dritten Teile betreffen Temperatunr.essunpcn hn Innern 
von festen Kiirpern, Messungeh von Oberilachentempe- 
raturen an festen ICorpern und Messunjjen der Tem
peratur von Gason und Fliissigkeiten in I4ohrlcitungen. 
Fiir die in  der Technik besonders hiiufig voikomn.endeD 

Msssungen von Oientemperaturen ist kein Beispiel ge- 
geben, und doch diirften gerade Anwei8unf.cn fiir die 
Anbringung von Fyrometern in den Oefen sowie Be- 
sohreibungen der erforderlichen zweckniaBit en Schutz- 
Yorriohtungen dringend erwunseht sein, damit der Be- 
triebsingenieur bei dem nnerlafiiiohcn Austrieich zwischen 
der MeBgenauigkeit und der fiir ihn unbedingt an erster 
Stalle stobbndon Anforderung der Betr.ebssicherheit und 
der WiderKtandsfiihigkeit einer MeBgeriite gegeniiber den 
meóhanischen und eh;misehen sirstorenden Einilussen 
das richtige MoBgerat wahlen, seine Banart saohgeHiafi 
bsurteilen und es zweckentsprechend verwenden kann.

Der Ingeniuer, der es rersteht, die in dem Buche 
gegebenen Maflregeln bei Temperaturmessungen sinn- 
gemiiB atizuwonden, \TirddarausmanchorIei Nutzenziehen

Dr A. M'<h,ke.

Ferner sind 'der Sehriftloitung zugegangen^

=  K a t  tloge und jFirmenai hr i f ten.  =  

[Róerts, Willielm:] Joh. C. Tecklenborg, A.-G-> 
Schiffswerft und Masehinenfabrik, Bremerhaven-G«este- 
munde. (Ais Hs. gedr. Mit zalilr. Abb. Hannover: 
Werkstatten und Druckerei fur werbende Kunst, Wilh. 
Roerts, 1910.) (90 S.) 8 °.

Siemens & H alake , A.-G., Wemerwerk. Siemenestadt 
bei Berlin: Selbsttatige Fernsprechan lagen fur 
GroBbetriebe. (Mit zalilr. Textabb.) (Magdeburg 19I9t 
A. Wohlfeld.) (35 S.) 4 ®.
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