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Rostversuche mit kupferhaltigen Eisenblechen.
Von Profcssor O. Bauer in Berlin-Dahlem.

(Mittoilung aus dem Staatliclien Materialpriifungsamt in Berlin-Dahlem').

A. Veranla££ung zu den Veriuchen.

I
m Jalire 1913 erschien in der Zeitsehnft The Iron 
Age2) ein Aufsatz iiber Rostversuche3) mit kupfer- 

freien und kupferhaltigen "Wellbleęhen. Nach diesen 
Versuchen sollte ein Kupfergehalt im FluBeisen bis zu 
etwa 0,3 % Kupfer das Rosten an der Luft wesentlich 
verzcgern, die Lebensdauer der betreflenden Bleche 
also wesentlich verlangem.

Da die einwandfreie Klarung dieser Frage auch 
fiir die deutsche Eisenindustrie von wesentlicher Be- 
deutung ist, so schlug das MaterialprCf ungsarnt auf 
Veranlassung von Geheimrat E. H eyn dem Verein 
deutscher Eisenhiittenleute vor, ,,die Versuche mit 
Blech en deutscher Fertigung unter den bei uns in 
Betracht kommenden atmospharischen Verhaltnissen 
zu wiederholen, um Sicherheit iiber die Richtigkeit 
der Beobachtungen der amerikanischcn Gesellschaft 
zu erlangen, insbesondere festzustcllen, ob tatsachlich 
der Kupfergehalt oder irgendeine andere Neben- 
erscheinung die Widerstandsfahigkeit gegeniiber 
Rosten bedingt“.-

Der Verein gab der Anregung des Amtes Folgę, 
stellte ansreichende Mittel zur Durchfuhrung der ge- 
planten Versuche zur Verfi,gung und bewog eine 
Anzahl von Eisenwerken dazu, das erforderliche 
Probematerial kostenlos zu liefern.

Der vom Amt aufgestcllte Arbeitsplan fiir die 
Versuche im groBen4) wurde in gemeinsamer Aus- 
spraclie angenommen, fur die Yersuche im kleinen 
(Laboratoriumsrersuche) behielt sich das Amt eigene 
Entscheidung iiber die yorzunehmenden Versuche 
sowie iiber die Versuchsausfuhrung vor.

B. Arbeitsplan fttr die Po3fversuche mit kupferhaltlgem 
(FluBe:sen.

Zu/ Lieterung des Blechmatenals hatten sioii die 
Werke H oesch (Dortmund), B rem erhutte (Sieger-

Selbstbcricht iiber die in den Hitfc. a. d. Staatł. 
Materialpriifungsamt Berlin-Dahlem, 1920, H eft 2, er- 
sebienena gleichnamige Arbeit.

*) 1913, 17. April, S. 931.
s)  Die Versuche waren von der American Sheet and 

T in  Platę Company, Pittsburgh, Pa., ausg^fiihrfc.
4) Da die W itterung3vcrhaltnls.se in dan einzelnen 

Gegenden Deutschlands recht verschiedene sind, so war 
geplant, die Versuche im groBsn an versehieienen Orten 
durehiufuhren. Niiheres liieriiber siehe Zahlentafel 4.

U ..i

land) und B ism arck h iitte  (Oberschlesien) bereit- 
erkliirt.

Es war beabsichtigt, die Bleche mit der Walzhaut 
im Freien in verscliiedenen Gegenden Deutschlands 
der Einwirkung der Atmospharilien auszusetzen, und 
zwar:

1. in einer Gegend mit guter, reiner Luft,
2. an der Seekiiste,
3. im Industriegebiet.
Ferner sollten auch noch Bleche im Erdboden 

eingegraben und andere wieder der unrnittelbaren 
Einwirkung des Seewassers ausgesetzt werden.
L A rbeitsp lan  fiir die R ostversu ch e mit 

groBen B lechen  
(mit der Walz- oder Gliihhaut).

Fiir die Rostversuche waren folgende, nach drei 
verschiedenen Verfahien hergestellte Materialien vor- 
gesehen:

‘ M =  Martinmaterial,
T =  Thomasmaterial,
E =  Materiał aus dem Roheisen-Erz-Verfahren.
Die anzustrebende chemische Zusammensetzung 

sollte sein gemaB Zahlentafel 1.
Z ahlentafel 1. A n z u s t r e b e n d e  c h e m is c h e
Z u s a m m e n s e tz u n g  d e s  P r o b e m a te r ia l s .

Maitinmat-rlal 
(Schrott- u n d  itob- 

ei=.en-Erz-V erfahren) 
%

Thomasmaterial

%
Kohlenstoff . . 
Mangan . . . 
Phosphor . . . 
Schwefel . . • 
Silizium . . . 
K upfer . . . .

0 ,0 0 -0 ,0 9  
0,37 -0 ,5 0  
0,02 -0 ,0 4  
0,( 3 -0 ,0 5  

Spuren 
s. Zahlentafel ?

0 ,06—0,09 
0 ,3 7 -0 ,5 0  
0,05 -0 ,0 8  
0,05 —0,08 

Spuren 
s . 7,uh lentafel 2

Obigen Materialien soli beim GieBen der Blocke 
in die Kokillen so viel Kupfer zugesetzt werden, daB 
die Bleche einen G esam tkupfergehalt, wie in 
Zahlentafel 2 angegeben, enthalten.

Von jedem Materiał wurde je ein Błock gegossen 
und zu je zwolf Blechen ausgewalzt. Die zwolf Bleche 
aus je einem Błock wurden fortlaufend mit den 
Ziffern 1 bis 12 gestempelt (s. Zahlentafel 3). Die 
Abmessungen der einzelnen Bleche waren 1000 x  500 
x 2 mm. Jedes Blech wog durchschnittlich etwa 8 kg.
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Z aklentafel 2. G e s a m t k u p f e r g e h a l t  de s  P r o b e -  
m a t e r i a l s .

M artin

m ateria l

Thomas-

m aterial

Roheison-
Erz-Verfahr.

Mr.terial

Mo =  ohne K upferzusatz (etwa 
0,10 % Kupfer)

M 15 =  G esam tkupfergehalt min- 
destens 0,15 %

M 35 =  G esam tkupfergehalt min- 
dcstens 0,35 %

To =  ohne K upferzusatz (etwa 
0,10 %  Kupfer)

T 15 =  G esam tkupfergehalt min- 
destcns 0,15 %

T 35 «= G esam tkupfergehalt min- 
destens 0,35 %

Eo =  ohno K upferzusatz (etfwa 
0,10 % Kupfer)

E 15 =  Gesam tkupfergehalt min- 
destens 0,15 %

E 35 =  Getam tkupfergoholt min- 
destens 0,35 %

Ueber die geplante Yerwendung der einzelnen 
Bleche gibt die Zusammenstellung in Zahlentafel 4 
AufschluB.

II. A rbeitsp lan  fur die R ostversu ch e mit 
kleinen  Proben

(ohne Walz- oder Gliihhaut).

Die Rostversuche im groBen sollten mit Blech- 
tafeln durcligefulut werden, die sich in dem Zustande 
befanden, in dem sie aus dem Werk kamen, also mit 
der W alz- oder G liihhaut. Fiir die Rostveisuche 
im kleinen war beabsichtigt, um eine etwaige Besin- 
flussung des Rostangriffs duich die Walzhaut zu ver- 
mciden, die Versuche ohne Gliih- oder Walzhaut 
durchzufiihren.

Folgende Versuchsreihen waren vorgesehen:
a) Rostversuche auf dem Dache des Amtes (EinfluB 

der Atmosphaiilien),
b) Rostversuche in destilliertem Wasser,
c) Rostversuche in Leitungswasser des Amtes,
d) Rostversuche in Nordseewasser,
e) Rostversuche in kohlensaurehaltigem Wasser,
fi) Spannungsmessungen in Kochsalzlosung,

Zahlentafel 3.

Bezelehnuug der Bleche Oeliefert von

12 Bleche aus M artinm ateria l o h n e  K upferzusatz  m it Mo (1) bis Mo (12)
12 ,, ,, „  m i t  0,15 % K upfer mit. M 15 (1) bis M 15 (12) 
12 „  ,, „  ,, 0 , 3 5 %  „ m it M 35 (1) bis M 35 (12)

Eisen- und Stahlwerk 

Hoeseh, B ortm uni

12 Bleohe aus T hom asm ateria l o h n e  K upferzusatz m it To (1) bis To (12)
12 ,, ,, ,, m i t  0,15 %  K upfer m it T  15 (1) bis T 15 (12) 
12 „ „ „  „  0,35 % „  m it T 35 ( ) bis T 35 (12)

12 Bleche aus dom Roheisen-Erz-Verfahr. o hn o  K upferzusatz m it Eo (1) bis Eo (12) 
12 >> » >. ,, m i t  0,15 %  K upfer m it E 15 (1) bis E15 (12) 
12 » » „  „  0 ,3 5 %  „  m it E35 (1) bis E35 (12)

12 Bleche aus M artinm ateria l o h n e  K upferzusatz  S (1) bis S (12) B rem erhutte
(Siegerland)

12 Blecho aus M artinm ateria l o h n e  K upferzusatz 0  (1) bis 0  (12)
12 — .. „  „  „ O l i  (I) b i s ' 0  I I  (12)

B ism arckhutte
(Obersehlesien)

Zahlentafel 4. Y e r w e n d u n g  d e r  e i n z e l n e n  B l e c h e  fi ir d ie  y c r s c h i e d e n e n  Yc r suc

Bezeich-
nung

Fiir YĆrsuche auf dcm 
Gelantle des Amtes und fiir 
die Rostrcrsuehe im kleinen 

Mafistabe

Fiir Yersuclie im 
Industriebezirk 

(bei Hoeseh, 
Dortmund)

Fiir Rostversuche an der 
Seekiiste (Nordsee)

Materiał des fur Yer- RosUcrsuchc RostYersuehc RoatTersuche ila tc r ia l  

ęe lie fe r t TonMate
rials

suche im 
kleinen 

MaDstahe
an der 
Luft

im Krd- 
boden

an der 
Luft

im Erd- 
boden

an der 
Lufo

im Erd- 
boden

in der 
oifenen 

See
Blech Blech Blech Blech Blech Blech Blech Blech

M artin-
m aterial

Mo 
M 15 
M 35

5, 0 
5, 6 
5, 6

1, 9 . 
1, 9 
1, 9

12
12
12

2, 10 
2, 10 
2, 10

7
7
7

3, 11 
3, 11 
3, U

8 
8 
8 "

4
4 . 
4

Thom as
m aterial

To 
T 15 
T  35

5, 0 
5, 6 
o, G

1, 9 
1, 9 
1, 9

12
12
12

2, 10 
2, 10 
2, 10

7
7
7

3, 11 
3, 11 
3, U

8
8
8

4
4.
4

Eisen- u. Stahl- 

werk Hoeseh, 

D ortm und
Roheisen-

Erz-Verfahr.-
Material

Eo 
E 15 
E 35

5, 6 
5, G 
5, 6

1, 9 
1, 9 
1, 9

12 
12 
12 '

■ 2, 10 
2, 10 
2, 10

7
7
7

3, 11 
3, U  
3, 11

8
S
8

4
4
4

M artin
m aterial S 5, 6 1, 9 

* ..
12 2, 10 7 3, 11 8 4 Brem erhutte 

(Siegerland)
M artin
m aterial

O
O I I

5, 6 
5, G

1, 9 
1, 9

12
12

2, 10 
2, 10

7
7

3, 11 
3, 11

8 ' 
S

4
4

Bism arckhutte
(Obersehlesien)
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Z ahlentafel 5. A n a l y s o n  d e r  Y e r s u c h s b l e o h e .

Bezelchnung 
der Bleche

Ent- 
nAhme- 
stelle 

aus dem 
Bloek

0

%

Mn

%

P

%

8

%

NI

%

Cr’

%

Sl

%

Ca

%

1 Kopf 0,060 0,48 0,022 0,060 0,07 0,01 Spur 0,11
Mo (5, 9) 0 . Mitte 0,050 0,45 0,020 0,047 0,08 0,01 0,09

12 FuB 0,049 0,45 0,015 0,035 0,10 Spur *» 0,09
1 Kopf 0,129 0,58 0,021 0,082 0,07 0,01 Spur 0,19

M 15 (6, 9) 6 Mitte 0,119 0,56 0,015 0,065 0,03 0,01 »> 0,19
12 FuB 0,107 0,56 0,018 0,055 0,10 Spur ‘ ” 0,18

1 Kopf 0,111 0,50 0,015 0,080 0,08 0,01 Spur 0,46
M 35 (5, 9) C Mitte 0,095 0,48 0,014 0,063 0,07 0,01 »> 0.44

12 FuB 0,081 0,47 0,012 0,051 0,08 0,01 t t  ' 0,41
1 Kopf 0,056 0,47 0,054 0,057 0,10 0,01 Spur 0,09

To (5, 9) 6 Mitte 0,068 0,45 0,063 0,065 0,13 0,02 0,12
12 . FuB 0,070 0,46 0,064 0,072 0,07 0,01 ,, 0,07
1 Kopf 0,052 0,48 0,095 0,074 0,08 0,01 Spur 0,19

T 15 (5, 9) 0 M itte 0,047 0,48 0,084 0,055 0,09 0,01 ,, 0,19
12 FuB 0,043 0,48 0,082 0,053 0,10 0,01 a 0,21

1 Kopf 0,037 0,49 0,097 0,085 0,06 0,01 Spur 0,38
T 35 (5; 9) 6 Mitt e 0,034 0,46 0,088 0,078 0,07 0,01 i i 0,39

i?,, n 0,47 0,068 0,057 0,08 0 01 0 4012 uli U,Uo4: V,vl ii

1 Kopf 0,092 0,50 0,041 0,058 0,08 0,01 Spur 0,12
Eo (5, 9) 6 Mitte 0,090 0,48 0,042 0,049 0,08 0,01 ,, 0,11

12 FuB 0,076 0,48 0,028 0,035 0,03 0,01 0,10
1 Kopf 0,122 0,49 0,040 0,064 0,08 0,01 Spur 0,20

E 15 (5, 9) 6 M itte 0,107 0,48 0,037 0,054 0,09 0,01 a 0,19
12 FuB 0,105 0,46 0,035 0,048 0,08 .0,01 i i 0,18

1 Kopf 0,102 0,50 0,030 0,090 0,04 0,01 Spur 0,40
E  35 (5, 9) 6 ■ Mitte 0,089 0,50 0,028 0,073 0,06 0,01 ,, 0,40

12 FuB 0,075 0,48 0,023 0,059 0,0S 0,01 0,38

1 Kopf 0,039 0,41 0,036 0,054 0,13 0,03 Spur 0,37
S (5, 9) 6 Mitte 0,038 0,37 0,034 0,047 0,18 0,04 ii 0,37

12 FuB 0,035 0,38 0,029 0,033 0,20 0,03 ii 0,35
1 Kopf 0,099 0,39 0,018 0,043 0,09 0,03 Spur 0,17

0  (5, 9) 6 Mitte 0,077 0,38 0,019 0,030 0,10 0,03 ii 0,16
12 FuB 0,060 0,36 0,012 0,019 0,10 0,03 i ł 0,16

0  I I  (5) G Mitte 0,106 0,45 0,044 0,044 0,08 0,01 Spur 0,13

Die Kupfergehalte be- 
wegen sich innerhalb der 
beabsichtigten Grenzen. 
Bjachtenswert ist,daB das 
Kupfer bei dem vorliegen- 
den Probematerial nur un- 
bedeutende Neigung zum 
Seigern zeigte; das gleiche 
gilt auch fur Mangan und 
Kohlenstoff.

Samtliehe Proben wei- 
sen Spuren von Chrom und 
einen zum Teil nicht uner- 
heblichen Nickelgehalt auf.

Blechprobe

Abbildung 1. Aufstellung der 
Probableche.

f2) Spannungsmessungen in kohlensaurehaltiger
Kochsalzlosung, - 

g) Angriffsversuche mit Schwefelsaurc.

C. Chemlsche Analyse des Probcmaterials.
•' v' , ■■ ' * \ / - . ■'

Samtliehe Bleche wurden chemisch untersucht.
Die Analysenergebnisse sind in Zahlentafel 5 zu- 

sammengestellt.
Aus Zahlentafel B geht folgendes h erm . Die vor- 

gesehenen Hochstgehalte an Phosplior und Schwefel 
(siehe Zahlentafel 1) haben sich beim Pliosphor, mit 
einigen Ausnahmen (z. B. T 15 und T 35 vom Kopf), 
cinhalten lassen. Beim Sehwefcl sind sie mehrfach 
iiberschritten. Phosplior und namentlich Schwefel 
finden sich fast durchgangig in den mehr nach dem 
Kopf des Blockes zu gelegenen Blechen betrachtlich 
angeieichert vor. Eine Ausnahme machen nur die aus 
dem Materiał To entnommenen Bleche. Hier weisen 
die bei K (vom Kopf) entnommenen Spane die ge- 
ringsten und die bei F (vom FuB) entnommenen Spane 
die liochsten Gehalte an Phosplior und Schwefel auf. 
Dieses auffallende Yerhalten laBt sich nur dureh die 
Annahme einer Verwechslung von Kopfende und FuB- 
ende beim Stempeln der Bleche erldaren. Eine Be- 
eintrachtigung der Versuchsergebnisse der Rostver- 
suełie hat sich liieraus nicht nacliweisen lassen.

Die groBte Nickelmenge (0,13 bis 0,20 % Ni) findst 
sich im Materiał S: in den meisten ubrigen Proben 
ist der Nickelgehalt geringer ais 0,1 % Ni. Es ist 
anzunehmen, daB das Niekel,-ais recht edles Metali 
im Eisen in der gleichen Riehtung wie Kupfer wirkt,

D. Au fiihrung der Ro3'.v:r'U3ha mit g:oB n Bleclun.
a) V erhalten  gegen iłber dem A ngriff der 

A tm ospharilien .
Die Versuche wurden an drei versehiedenen Orten 

durcligefiihrt, und zwar:
1. in Lichterfclde-West auf dem flachen Dach des 

Mateiialpriifungsamtes,
2. in Hornum auf Sylt (Nordsee) auf der Leucht- 

turmdune,
3. in'Dortmund auf dem Dach einer "Werkstatte des 

Eisen- und Stahlwerkes Hoesch.
Zunachst wurden iiberall holzerne Geruste nach 

‘ Abb. 1 aufgestellt; auf diese Geruste wurden die vor- 
her gewogenen Bleche mit eisernen Bankhaken auf- 
genagelt und dem Angriff der Atmospharilien iiber- 
lassen. Von Zeit zu Zeit wurden die Bleche besichtigt 
und das allmahliche Fortschreiten des RostangriiTs 
aufgezeichnet. Nach einer bestimmten Zeit wurden 
die Bleche abgenommenund nach Entfeinung der zum 
Teil recht fest haEtenden Rostscliicht zuruckgewogen.

■
6
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Zahlentafel 6. G e w i c h t s r e r a n d e r u n g e n  d e r  a u f  
de m  D a c h e  des  M a t e r i a l p r u f  u n g s a m t e a  d e r  
E i n w i r k u n g  d o r  A t m o s p h a r i l i o n  a u s g e s e t z t e n  

P r o b e b l e c h o 1).

Zahlenfcafel 7. G e w i c h t s v e r a . n d o r u n g e n  do r  boi 
H o r n u m  au f  S y l t  (N o rd s e e )  d e r  E i n w i r k u n g  

d o r  A t m o s p h a r i l i e n  a u s g o s e t z t e n  P r o b e -  
b i e c h e 1).

Bezelchnung
der

Bleche

Gewicht der Bleche Gewichtgabnahme

yor Beginn 
des Yersuchs

nach 
1640 Tagen 

k£

Einzelwerte

ker

Mittel

Mo (1) 
Mo (9)

8,059
7,913

7,571
7,558

0,488
0,355 0,422

M 15.(1) 
M 15 (9)

8,221
8,290

7,857
7,940

0,364
0.344 0,354

M 35 (1) 
M 33 (9)

8,047 ' 
7,790

7,722
7,399

0,325
0,391 0,358

To (1) 
To (9)

7,865
7,980

7,544
7,431

0,321
0,549 0,435

T 15 (1) 
T  15 (9)

8,414 
8,2 T7

8,01 S 
8,029

0,396
0:24S 0,322

T 35 (1 )  
T 35 (9)

7,910
8,140

7,071
7.779

0,239
0,361 0,300

Eo ( i )  
Eo (9)

7,889
8,092

7,560
7,678

0,323
0,414 0,369

E 15 (1) 
E 15 (!))

8,340
7,906

8,045
7,439

0,295
0,467 0,381

E 35 (1) 
E 35 (9)

7,832
7,930

7,532
7,537

0,300
0,393 0,34 7

S (1) 
S (9)

8,139
7,830

7,881
7,583

0,258
0,247 0,253

0  (1) 
0  (9)

S,172
8,182

7,803
7,799

0,369
0,383 0,376

0 1 1  (1) 
0  II  (9)

8,452
S.278

7,998
7,801

0,454
0,477 0,466

Gewlł ht der Bloohe Gewlcbtsatmahme
Bezelchnung 
der Bleche

tor Beginn 
de* Ver«ucb»

l
na-h ił&i 

Tagen 
k?

Einzelwerte Mittel 

ke J kę
Mo (3) 
Mo (U )

M 15 (3) 
M 15 ( l i )

M 35 (3) 
M 35 (11)

8,100
8,067
8,430
8,632

8,322
8,064

7,458
7,322
7,763
8,081
7,705
7,483

0,642
0,745

0,667
0,551
0,617
0,581

0,694

0,609

0,599

To (3)
To ( 11)

T 15 (3) 
T 15 (U )

T 35 (3) 
T 35 (11)

7,973
8,165

8,728
8,550
7,884
8.223

7,569
7,689
8,219
8,237

7,418
7,921

0,404
0,476

0,509
0,313
0,466
0,302

0,440

0,411

0,384

Ko (3)
Eo ( 11)

E 15 (3) 
E 15 (11)
E  35 (3) 
E 35  (U J

8,162
8,282

8,400
8,100

8,048
8,220

7.7U9
7,961

7,S71
7,772
7,552
7,768

0,453
0,321

0,529
0,328
0,496
0,452

0,387

0,429

0,474

S (3) 
S (11)

S,300
S.063

7,732
7,667

0,568
0.396 0,482

0  (3) 
0  (11)

8,550
8,194

8,0:.8
7,708

0,512
0.4>6 0,499

0  11 (3) 
0  I I  (U )

8,57 b 
8,452

8,160
8,081

0,415
0.371 0,393

Die Entfernung der Rostschicht gescliah in fol- 
gendei "Weise: Zunachst wurde der lose anhaftende 
Rost sowie Schmutzrestc (Sand, Erde usw.) durch 
Abbursten entfernt. Darauf wurden die Bleche ein- 
zsln in ein GefaB aus Eisenblecli (05x130 cm Lange 
und 18 cm Holie), in das eine Heizschlange eingebaut 
wir, gelegt und mit granuliertem Zink diclit bestreut. 
Nach dem Uebergiefien mit etwa 8prozentigei Natron- 
lauge (X06 1) wurdedie Heizung (Dampf heizung) an- 
gestellt und soweit gcregelt, daB sich das Bad auf 
Siedchitze hiclt. Nach 2]/2 Stunden wurde das Blech 
umgedreht, die andere Seite mit Zink bestreut und 
wiederum 2 /,  Stunden lang erhitzt. Nach dieser Zeit 
war in der Regv 1 die Hauptmasse des Rostes abgelost; 
Rcste, di.e noch auf dem Blech lose hafteten, lieBen 
sich mittels einer Btirste leicht abbursten. Darauf 
wurden die Bleche mit Wasser abgespiilt, getrocknet 
und gewogen. Bemerkt mag noch werden, daB rost- 
freies Eisen bei dieser Beliandlung k ein erle i Ge- 
wichtsyeranderung erfahrt.

a) 1. R ostyersu ch e auf dem D ache des A m tes 
Fiir diese Versuche wurden die Bleche 1 und 9 

(s. Zahlentafel 4) yerwendet. Die Versuche erstreck- 
ten sich iiber die Zeit vom 25. April 1914 bis zum

Ł) Nach dem Entrosteu w ar auf der Riickseite der 
Bleche die Walzhaut noch stellenweise erhalten, nament- 
lich an den Stellen, an deaen dis Bleche auf den Holz- 
leisten aufgelegen hatten (s. Abb. 1).

21. Oktober 1918; die Bleche waren also insgesamt 
1640 Tage der Einwirkung der Atmospharilien aus- 
gesetzt.

In Zahlentafel 6 sind die Blechgewichte bei Beginn 
und nach Beendigung des Yersuches zusammen- 
gestellt und in Abb. 2 scliaubildlich aufgetragen.

Aus den Versuchen geht folgendes liervor:
1. Den geringsten durchschnittlichen Gewichts- 

verlust weisen die Bleche S (Sicgerland) auf. Es ist 
zu beachten, daB diese Bleclie neben reichlichem 
K upfergehalt den hijchsten N ick e lg eh a lt be- 
sitzen.

2. Die Bleche Mo und To sind im Mittel etwas 
starker gerostet ais die entsprechenden kupferreiche- 
ren Bleche. Die Unterschiede sind jcdoch n icht 
erheblich; auch weisen die Einzelwerte so starkę 
Schwankungen auf, daB von einer wirksamen Rost- 
verhinderung durch die angewendeten kleinen Kupfer- 
zusatze in der recht reinen Luft von Lichterfelde bei 
Berlin nicht gut geredet weiden kann.

3. Bei den Blochen E sind wesentliche Unter
schiede in den Gewichtsabnahmen der kupferarmeren 
und lcupferreicheren Bleche nicht vorhanden.

!) Nach dem Entroaten waren nur bei den Bledicn 
T  15 (3), T  35 (11) und E  15 (3) noch kleine Rcste der 
Walzhaut sichtbar; bel allen anderen Blochen war sie 
vo!lig Terschwunden.
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4. Die Bleche O II sind staiker angegriffen ais die 
Bleche 0. Zu beachten ist aber, daB die Bleche O II 
wohl die gleiche Anzahl von Tagen, aber zum Taił 
zu anderen Jahrcszeiten*) der Einwirkung der Atmo
spharilien ausgesctzt waren wie alle anderen Bleche, 
so daB ein strengcr Vergleicli hierdurch erschwert 
wird.

Zusainmenfassend kann gesagt werden, daB in 
der recht reinen L uft von L ich terfe ld e  bei 
B erlin  ein w esen tlich er  EinfluB eines k lei- 
nen K upferzusatzes auf die R ostgcsch w in -  
d igk eit n ich t d eu tlich  fe stzu ste llen  war.

a) 2. R ostversu ch e auf der L euchtturm diine  
bei Hornum auf S y lt (Nordsee).

Fiir diese Yersuche wurden die Bleche 3 und 11 
(s. Zahlentafel 4) verwendet. Die Versuche erstreck- 
ten sich iiber die Zeit vom 11. Juni 1914 bis zum
1. Juli 1918; die Bleche waren also insgesamt 1481 
Tage der Einwirkung der Atmospharilien und der 
Seeluft a i^ e s^ z !’).

Alle Bleche waren auf bciden Seiten stark und 
gleichmaBig gerostet. Am 1. Juli 1918 wurden die 
Bleche abgcnommen und zwecks Entfernung des 
Hostbelages nach Lichterfelde gesandt. Die Gewichte 
vor Beginn und nach Beendigung des Versuchs sind 
in Zahlentafel 7 zusammengestellt; die Mittelwerte 
sind in Abb. 2 schaubildlich aufgetragen.

Aus Zahlentafel 7 und Abb. 2 geht folgendes 
hervor:

1. Trotz der kiirzeren Versuehszcit (1481 Tage 
gegen 1C40 Tage in Lichterfelde) sind, bis auf die 
Bleche O II3), alle anderen Bleche im Mittcl starter 
angegriffen ais in Lichterfelde; auch die Bleche S 
weisen erheblich starkeren Rostangriff auf.

2. Die Bleche Mo und To sind im Mittel etwas 
starker gerostet ais die entsprechendcn kupferreiche- 
ren Bleche. Bei den Blechen E sind umgekehrt die 
kupfeiTcicheren Bleche im Mittcl etwas starker ge
rostet ais dic kupferarmeren. Die Einzelwerte weisen 
jędoch in allen Fiillen s o ! starkę 
Schwankungen auf, daB auch hier eine  
deutlich  erkennbare B eein flus- 
sung der R ostgesch w in d igk eit  
durch die zu g esetzten  k leinen  
K upfergehalte n ich t fe s tz u s tc l-  
len ist.

ł )  Dio bcidon Bleche 011  (1) und O II 
(9) wurdon am 13. Jan. 1915 aufgelegt und 
am 17. Ju  i 1919 abgenommen, so daB sie 
insgesamt ebonfalls 1649 Tage der Einwir
kung der Atmospharilien ausgssetzt waren.

2) Die beidoa Bleeho O I I  (3) und
O I I  (11) wurden am 18. Januar 1915 auf- 
gelegt und am 7. Februar 1919 abgenom
men, so daB sie insgesamt ebsnfalls 1481 
Tage der Einwirkung der Atmospharilien 
und der Seeluft ausgesctzt waren.

3) Bezuglieh der Bleshe O I I  gilt das 
bereits oben unter Punkt  4 Geragte.

4) Nach dem Entrosten waren alle 
Bleche stark und scheintar gleichmaBig an- 
gegrif;'en. N ur dort, wo die B e h? auf den 
Holz'.ei ton aufgelegsn hatten (s. Abb. 1),
■waren Eeste der Walzhaut noeh sichtbar.

Zahlentafel 8. G e \ v i c h t s v e r a n d e r u n g e n  d e r  im 
I n d u s t r i e g e b i e t  boi  H o e s e h  i n  D o r t m u n d  d e r  
E i n w i r k u n g  d e r  A t m o s p h a r i l i e n  a u s g e s e t z t e n  

P r o  be bleche*).

Ge^richt der Bleche Gcwichtsabnahme
Bezeichnung 
der Bleche

tor Beginn 
des Yertucbs 

kg

nach 
1540 Tagen 

kr

Einzelwerte

ks

Mtttol

t ę
Mo ( 2) 
Mo (10)

8,175
8,024

5,859
6,062

2,316
1,962 2,139

M 15(2) 
M 15(10)

8,386
8,302

6,535
6,496

1,851
1,806 1,829

M 35 (2)  
M 35(10)

8,221
8,080

6,815
6,335

1,406
1,745 1,576

To (2) 
To 10)

8,010
8,155

6, MS 
5,829

1,862
2,326 2,094

T 15 (2 
T  15 (10)

8,440
8,565

6,814
7,333

1,626
1,232 1,429

T 35(2)  
T 35(10)

8,052
8.314

6,703
7,095

1,349
1,219 1,248

En (2) 
Eo (10)

7,968
8,138

5,869
6,257

2,099
1,881 1,990

E 15(2) 
E 15 (10)

8,413
8,105

6,581
6,748

1,832
1,357 1,595

E 35(2)  
E 35 (10)

8,026
8,178

6,461
6,689

1,565
1,489 1,527

S (2)
S (10)'

8,417
7,955.

7,134
6,490

1,283
1,465 1,374

0  (2) 
0  (10)

8,2(0
8,295

i 6,403 
6,320

1,867
1,975 1,921

0  II  (2) 
0  I I  (10)

8,318
8,230

6,115
6,201

2,203
2.029 2,116

a) 3. R ostversu clie  im  In d u str ieg eb iet bei 
H oeseh in D ortm und.

Fiir diese Yersuche wurden die Bleche 2 und 10 
(s. Zahlentafel 4) yerwendet. Das Geriist fiir die Bleche 
war hier auf dem Dach eines, mitten im Stahlwerk
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liegenden Walzwerksbureaus aufgestellt, so daB die 
Bleche der schwefligesauiehaltigen und kohlensaure- 
reichen Luft des Industriegebietes unmittelbar aus
gesetzt waren. Die Versuche erstreckten sich iiber 
die Zeit vom 15. April 1914 bis zum 3. Juli 1918. Die 
Bleche waren also insgesamt 1540 Tage der Einwir
kung der Atmospliarilien ausgesetzt1).

Zahlentafel 8 zeigt die Blechgewichte vor Beginn 
und bei Beendigung des Yersuchs nach dem Ent- 
fernen des Róstbelages. Die Mittelwerte sind iń 
Abb. 2 schaubildlich aufgetiagen.

Aus Zahlentafel 8 und Abb. 2 gelit folgendeś 
hervor:

1. Im allgemeinen sind die im Industriegebiet der 
Einwirkung der Atmospliarilien ausgesetztcn Bleche 
erheblich starker angegriffen ais die Bleche auf 
Hornum oder auf dem Gelande des Amtes.

2. Bei den im Eisen- und Stahlwerk Hoesch auf-: 
gestellten Eisenblechen kommt unter dem EinfluB 
der schwefligesaurehaltigen und kohlensaurereichen 
Luft des Industriegebietes der gu n stige  EinfluB  
eines k leinen  K upferzusatzes d eu tlich  zum  
A usdruck. In allen  F a llen  sind die kupfer- 
reicheren B leche zum T eil sehr b etraclitlich  
w eniger stark  g ero ste t ais die kupfer- 
armeren.

3. Die Bleche S weisen, entsprechend ihrem reich- 
lichen Kupfer- und Nickelgehalt, betrachtlich ge- 
ringeren Rostangrifi auf ais die Bleche O2).

b )V erh alten  gegenuber der E inw irkung von  
N ordseew asser.

Fiir diese Versuche wurden die Bleche 4 (s. Zahlen
tafel 4) verwendet. Die Aufstellung der Bleche in 
der offenen See bereitetewegen der Ebbe und Fiut 
und der Sturmschaden Schwierigkeiten. SchlieBlich 
wurdo das Hafenbohlwerk bei Munkmarsch auf Sylt 
ais fiir diesen Zweck am geeignetsten ausgewahlt. Die 
Bleche wurden an der in Abb. 3 angegebenen 
Stelle mittels Bankhaken angebracht; sie standen 
demnach abwechselnd unter Wasser (Fiut) und iiber 
Wasser (Ebbe).

Die Versuche erstreckten sich iiber die Zeit vom 
15. Juni 1914 bis zum 3. August 1915. Die Bleche 
waren also nur 414 Tage der Einwirkung des Nord- 
seewasseis ausgesetzt3). Die gegenuber den Rostver- 
suchen an der Luft nur kurze Versuchsdauer erklart 
sich aus dem eiheblich starkeren Rostangrifi der 
Bleche durch das stark salzhaltige Nordseewasser. 
Eine Analyse ergab in 1 Liter Wasser:

Kieselsaur©...........................................  0,002 g
K a lk ....................................................... 0,207 g
M a g n e s ia ............................................2,061 g
Kohleusauro (einfach gobunden) . 0,052 g

1) Die beiden B!eehe O I I  (2) und O I I  (10) wurden 
am 18. Dozember 1914 aufgelegt und ara 7. Marz 1919 
abgenommen, eo daB sie insgesamt ebenfalls 1540 T aje  
der Einwirkung der Atmosphariiien ausgesetzt waron.

2) Beziiglich der Bleche O I I  gili; das bereits auf
S. 41 unter Punkt 4 Gesagte.

3) Das Blech O I I  (4) wurde am 7. Januar 1915 auf
gelegt und am 25. Februar 1916 herausgenommen; os 
war also ebenfalls 414 Tago der Einwirkung dea Nord- 
seewassers ausgesetzt.

Sehwefelsaure (S03) ...................... 1,856 g
C h lo r ......................................................  16,285 g
K ali .......................................................  0,410 g
N a t r o n .................................................  12,048 g

Der Gesamtriickstand, b'i 125° getrocknet, be- 
tragt 31,821 g im Liter.

In Zahlentafel 9 sind die Blechgewichte vor Be
ginn und nach Beendigung der Rostversuche zusam- 
mengestellt und in Abb. 2 schaubildlich aufgetragen.

Zahlentafel 9. Ge w i c h t s v e r a n d e r u n g e n  de r  i m 
N o r d s e e w a s s e r  be i  H o r n u m  a u f  S y l t  d e m

R o s t a n g r i f f  a u s g e s e t z t e n  P r o b e b l o c h e .

Bezelch- 

nung der 

Bleche

Gewicht 
der Bleche Ge-

■wichta-
ab-

nahme

kz

Aussehen der Bleche nach 

dem Entrosten
vor Be- 
£inn dea 
Yerauchs 

kg

n»ch
414

Tagen
kg

Mo (4)

M 15 (4) 

M 35 (4)

8,176

8,445

8,231

6,762

7,101

7,135

1,414

1,344

1,096

( Sehr stark gerostet. An 
ć elnigen Stellen Locher 
^ durchgerostet.

wio Mo (4).
(  Sehr stark gerostet, nar 
1 ganz vereinzeltkleineResto 
j der Wałzhaut noch vor- 
 ̂handen.

To (4)
T 15 (4) 
T 35 (4)

8,000
8,552
7,S60

6,896
7,577
6,599

1,104
0,975
1,261

'j Aehnlich wie Mo O) ge- 
I rostet. Nur an einSgen we- 

nigen Stellen kleine Reste 
I der Walzhaut noch vor- 
J handen,

Eo (4)
E 15 (4) 
E 35 (4)

8,170
8,385
7,971

6,692
6,915
6,317

1,478
1,470
1,654

wie M 35 (4) 
wie Mo (4) 
wie Mo (4)

S (4) - 8,362 7,317 1,045 wie Mo (4)

0  (4)
O I I  (4)

8,570
8.6S0

7,532
7.695

1,038
0,985

Sehr s ta rk  gerostet. 
wio Mo (4)

Aus Zahlentafel 9 und Abb. 2 gelit folgendeś 
hervor:

1 Trotz der erheblich kiirzeren Yersuchszait 
(414 Tage gegen rd. 1500 Tage bei den Versuchen an 
dei Luft) sind die Bleche vom Ńordseewasser erheb-

Abbildung 3. Aufstellung der Probebloche am 
Bohlwerk des Hafens zu Munkmarsch.

lich starker angegriffen ais die auf dem Gelande des 
Amtes und auf Sylt dem EinfluB der Atmospliarilien 
ausgesetzten Bltclie. Nur die Bleche aus dem In
dustriegebiet (bai Hoesch in Dortmund) weisen nach 
etwa viermal so langer Versuchsdauer starkeren Rost- 

•angriff auf.
2. Bei den Blechen M ist scheinbar ein deutlicher 

EinfluB eines steigenden Kupfergehaites erkennbar; 
bei den anderen Blechen (T und E) liegeudie Yerhalt- 
nisse zum Teil wieder umgekehrt, indem die kupfei -
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reiehsten Bleche T 35 und E 35 den starksten Ge- 
wichfsverlust erlitten hatten. Dłe Bleche S und O 
gehoren zu den wcniger stark angegriffenen Bleehen.

3. Aus obigem ergibt sich, daB die Versuche in 
Nordseewasser keinen sicheren  AufschluB dar- 
iiber gcgeb en  haben, ob durch einen k leinen  
K upferzusatz eine irgendw ie erhebliche  
Verm inderung des R ostan griffes durch See- 
w asser erz ie lt  werden kann oder nicht.

c) Y erhalten gegeniiber der im Erdboden  
en tlia lteu en  F eu ch tigk eit.

Diese Rostversuehe wurden ebenfalls
1. in Licliterfeldc-West auf dem Gelande des Amtes,
2. in Hornum auf Sylt auf der Leuehtturmdiine und
3. in Dortmund auf dem Geliinde des Eisen- und 

Stalilwerkes Hoeseh
du ichgefuhrt.

Hierzu wurden die vorlier ge- 
wogenen Bleche an aljeń drei Orten 
in gleicher Weise nach Abb. 4 ein
gegraben. Nach bestimmten Zeit—

1914 eingegraben und am 22. Mai 1919 herausge- 
nommen; sie befanden sich demnach 1849 Tage im 
Erdboden1). t

Die Ergebnisse der Rostversuche sind in Zahlen
tafel 10 zusammengestellt und in Abb. 5 schaubildlich 
aufgetragen. Aus Zahlentafel 10 und Abb. 5 geht her- 
vor, daB bei den Bleehen M eine sehi schwaehe, bei 
den Bleehen E eino deutlichere Vermiriderung des 
Rostangrifts mit steigendem Kupfeigehalt erkennbar 
ist; bei den Bleehen T liegen die Verhaltnisse aber 
umgekehrt; ebenso ist das kupfer- und nickelhaltige 
Blech S im. Vergleich mit anderen Bleehen kraftig 
angegriSen.

Ein sicherer SchluB auf das V erhalten  
kupferreicherer B leche im E rdboden liiBt 
sich  som it aus d iesen , auf dem G elande des 
A m tes durehgefiihrten  R ostversuchen  n icht 
ziehen.

18 VS Tage a u f dem  Ge/one/e cfes Am tes eingegraben 
7S1S *■ be/ Homum auf" S ij/f eingegraben 
78SS * bei Hoeseh in  florfmunof eingegraben

F/ur Fiur

Abbildung 4. Anordnung fiir das 
Eingraben der Bleche. Abbildung 5. Angriffsversuche m it groBen Bleehen.

absehnitten wurden sie wieder ausgegraben und nach 
Entfernung des anhaftenden Rostes zuriickgewogen.

c) 1. R ostversu ch e m it B leehen , die auf dem  
G elande des Am tes bei B erlin  eingegraben  

waren.
Zu diesen Versuchen wurden die Bleche 12 

(s. Zahlentafel 4) verwendet. Der Erdboden bestand 
aus markischem Sand, der mit einer dunnen Rasen- 
sehicht bedeckt war. Die Bleche wurden am 29. April

c) 2. R ostversu eh e m it B leeh en , die auf der 
L euehtturm diine b ei H ojnum  auf S y lt e in 

gegraben waren.
Zu diesen Versuchen wurden die Bleche 8 (s. Zah

lentafel 4) verweridet. Der Boden bestand aus reinem,
Zahlentafel 11. G e w i c h t s v c r a n d e r u n g o n  d e r  au f  
d e r  L e u e h t t u r i n d u n e  be i  I i o r n u m  a u f  S y l t  

e i n g e g r a b e n e n  B l e c h e 2).

Zahlentafel 10. Ge wi c h t s v e r a n d e r u n g e n  d e r  a u f  
d e m  G e l a n d e  de s  A m t e s  in  L i c h t e r f o l d e  e in -  

g e g r a b e n e n  P r o b e b l e e h e 1).

Bezelchnung 
der Bleche

Oewicht der Bleche
GewIchU-
abnahme

ks;

vor Beginn dea 
Yersuchs 

ke:

nach 1849 
Ta^en

ku
Mo (12) S,089 7,988 0,101
M 15 (12) 8,421 8,321 0,100
M 35 (12) 7,902 7,810 0,092
To (12) 8,135 8,091 0,044
T 15 (12) 8,542 8,503 0,039
T 3 5  (12) 8,066 7,992 0,074
Eo (12) 8,091 7,960 0,131
E 15 (12) 8,105 8,030 . 0,075
E 35 (12) 8,080 S,030 0,050
S (12) 7,850 7,730 0,120
O (12) 8,120 S,020 0,100
0  I f  (12) 8.366 8,245 0.121

Bezelchnung 
der Bleche

Oewicht der Blecbe
Gewlcbts-
abnahme

kS

vor Beginn # 
des Yersuchs

c nach 
18X5 Tftgen 

kg
Mo (8) 8,202 7,749 0,453
M 15 (8) 8,609 8,234 0,375
M 35 (*) 8.482 8-113 0.369

To (8) 8,428 S.152 0,276
T 15 (8) 8,780 8,464 0,316
T 35 (8) 8,205 8,041 0,164

Eo (8) 7,860 7,641 0,219
E 15 (8) 8,012 7,682 0,330
E 35 (8) 7,868 7.489 0,379

S (8) 8.242 7,821 0.421

0  (8) 8,660 8,281 0,379
0  I I  (8) 8.340 8.021 0.319

!) Nach dem Entrosten zeigten sieli d:e Bleche stark 
punktformig angegriffen; die Walzhaut war noch zum 
groCten Teil erhalten.

x) Das Blech O I I  wurde am 18. Januar 1915 ein
gegraben und am 10. Eebruar 1920 hcrausgenommen; es 
war also ebenfalls 1849 Tage im Erdboden gewesan.

2) Nach dem Entrostcn zeigten sich d;o Bleche 
stark angegriffen. Die Walzhaut war auf beiden Blech- 
seiten noch teilweise erhalten.
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standig feuchtem Seesand. Die Bleche wurden am
11. Juni 1914 eingegraben und am 31. Mai 1919 wieder 
herausgenommen; sie befanden sich dcmnach 1815 
Tage im Erdboden1).

Die Ergcbnisse der Rostvcrsuchc sind in Zahlen
tafel 11 zusammengestellt und in Abb. 5 schaubildlich 
aufgetragen. Aus den Ergebnissen geht folgendes 
heivor:

1. Die durehschnittliche Gesamtgewiehtsabnahme 
der Probebleche ist betrachtlich gro Cer ais bei den 
auf dem Geliinde dćs Amtes cingegrabenen Blechen.

2. Ein Zusammenhang zwischen Kupfergehalt und 
Starko des Rostangriffs laBt sich aus diesen im See
sand cingegrabenen Blechen n icht erkennen, da die 
kupferreicheren Bleche teils starker, teils schwacher 
angegriffen sind ais die kupierlirmeren Bleche.

c) 3. R ostversu ch e m it B lech en , die im  
In d u str ieg eb iet bei H oesch in D ortm und  

eingegraben  waren.

Zu diesen Veisuchen wurden die Bloche 7 (s. Zah- 
lentafel 4) verwcndet. Der Erdboden, in den sie ein
gegraben wurden, bestand im wesentlichen aus ziem- 
lich grobkornigem Schlackensand. Die chemische 
Analyse des Schlackensandes ergab:

K ie s e l s a u r e ...........................................  . 30,68 o/0
l o n e r d e ............................................ 12,98 o/o
.Mangan (ais Metali berechnct) . . . .  3,32 o/0
£ alk ...................................................  41*60 o/o
ł l a g n e s i a ...................................... .....  , . 4,63 o/0
Eisen (ais Metali berechnct)......................l  40 o/0
Phosphorsaurc (Ps 0 5) ................................  0 41 o/0
Gesamtschwefel ( Ś ) ...................................... l ’82 o/0

davon ais Sulfatsehwcfel (S) vor-
h a n d e n .......................................0,05

entspreehend S03 ......................o 13
Wasserlosliche Stoffe2) ...................... ’ 0,91 0/0

Die Bleche wurden am 15. April 1914 eingegraben 
und am 28. Mai 1919 wieder herausgenommen; sie 
befanden sich dcmnach 18G9 Tage im Erdboden8).

Die Ergebnisse der Rostversuche sind in Zahlen
tafel 12 zusammengestellt und in Abb. 5 schaubildlich 
aufgetragen.

Aus Zahlentafel 12 und Abb. 5 geht folgendes 
hervor:

1. Die durehschnittliche Gesamtgewiehtsabnahme 
ist zum Teil betrachtlich geringer ais bei den im See
sand auf Sylt eingegrabencn Blechen.

. 2- Ein EinfluB eines steigenden Kupfergehaltes 
auf den Rostangriff ist anscheinend nur bei dem 
Materiał Merkennbar; bei den anderen Materialien T 
und E tritt er n ich t in Erscheinung, tcilWeise sind 
sogar die kupferreicheren Bleche starker gerostet ais 
die kupferarmeren.

ł ) Das Bleeh O I I  wurde ora 18. Januar 1915 ein- 
gegraben und am 29. Januar 1920 herausgenommen; os 
war also obenfalls 1815 Tage im Erdboden gewesen.

2) Im wesentlichen aus Sulfiden, Karbonaten und
etwas Sulfat von Kalk und Alkalien (Kali) bestehend.
Der wasserige Auszug reagierte alkaliseh.

s) Das Bloch O I I  wurde am 18. Dezember 1914
eingegraben und am 30. Januar 1920 herausgenommen-
es war also ebenfalls 1869 Tago im Erdboden gewesotL

E. Zusaromonfassung der Frgetnisse der Ros'vcrsuthe 
mit groBen, mit der Gliih- izw. Walzhaut behafteten 

Probeblechen.
FaBt man das Ergebnis der Rostversuche mit 

groBen Blechen (mit Glfihhaut), wie es in den Zahlen- 
tafeln G, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und in den Abb. 2 und 5 
nicdcrgolcgt ist, zusammen, so ergibt sich folgendes:

1. Ein d eu tlich er EinfluB eines steigenden 
Kupfergehaltes auf den Rostangriff kommt bei allen 
Terschiedenen Materialien nur bei den Rostver-

Zahlentafel 12. G e w i c h t 8 v e r a n d e r u n g e n  d o r  im 
I n d u s t r i e g e b i e t  boi H o e s c h  in D o r t m u n d  e in -  

g e g r a b c n e n  B l e c h o ‘1.

Brzelcbnung 
der Bleche

Opwlcht der Bl--che
Gewiehta-
Abuahmc

ter

Tor Beglnn 
de* Yer»ucbs 

ter

nach 
1869 Tagen

Mo (/) 8,120 7,790 0.330
M 15 (7) 8,473 S,284 0,189
M 35 (I) 8.455 8.290 0,165

To (;) 8,375 8,219 0,156
T 15 (7) • S,835 8,729 0,106
T 35 (7) 8,351 8,211 0,140

Eo ( i ) 7,875 7,778 0,097
E 15 (7) 8.03S 7,954 0,084
E 35 (7) 7.943 7,747 0 ,196

S (7) 8,210 8,193 0,047

0  (7) 8,615 8,522 0,093
0  11 (7) 8,380 8.159 0.221

suchen im Industriegebiet (bei Hoesch in Dortmund, 
zum Ausdruck. Hier sind in allen Fallen die kupfer
reicheren Bleche zum Teil in betrachtlichem MaBe 
w eniger stark  gerostet ais die kupfeiarmeren. Ob 
der Kupfergehalt nachtraglich beim GieBen der 
Blocke zugesetzt wird, oder.ob er beim Einschmelzen 
bereits im Materiał vorhanden war, scheint auf seine 
giinstige Wiikung ohne EinfluB zu sein; wenigstens 
zeigen die kupferhaltigen Bleche S annahernd die 
gleiehe geringe Gewichtsabnalime wie die iibrigen 
kupferreicheren Bleche. Zu beachten błeibt aber, 
daB die Bleche S auch einen zum Teil betrachtlich 
hoheren Nickelgehalt haben ais samtliche anderen 
Bleche..

2. Bei den Blechen, die in Gegenden mit reinerer 
Luft (Gelande des Amtes, Ilornum auf Sylt) dem Rost- 
angriff ausgesetzt waien, kommt diese giinslige Wir* 
kung eines kleinen Kupferzusatzes n ich t deutlich 
zum Ausdruck.

Im Durchschnitt sind allerdings einige Bleche mit 
hoherem Kupfergehalt (namentlich beim Materiał M) 
etwas weniger gerostet ais andere mit geringerem 
Kupfergehalt; die Einzelwerte weisen jedoch groBe 
Schwankungcn auf, auch sind bei anderen Materialien 
wieder die kupferreicheren Bleche starker ais die 
kuplerarmeren gerostet, so daB ein deutlicher und 
gcsetzmafiiger EinfluB des Kupferzusatzes hier n ich t  
festzustellen war.

!) Nach dem Entrosten zeia^ten sich dio Bleche 
stark angegrifEen. Die Walzhaut war auf beiden Bleck- 
seiten noch teilweise erhalten.



13. Januar 1E)21. Maschinenschmierung an Walzwerken. Stahl und Eisen. i5

3. Das clciehe wie zu 2 gilt auch fiir die Rostver- 
• suche, im Seewasser und.fiir die im Erdboden ein- 
gegrabenen Bleche.

Aus obigem ^eht. hervor, daB iiberall dort, wo 
Saureangriff zu gew& rtigen is t  (h ii h er er 
K oh len sau regeh alt, reich lich er  G ehalt an 
seh w efliger Siiure in der L uft usw.) fiir die  
Praxis ein geringer G ehalt an Kupfer (ge- 
geb en en fa lls  auch. an N iekel) von V orteil 
is t ,  da die Lebensdauer der B leche dadurch  
b etrach tlich  vcrlangert wird. D ort aber, 
wo Saureangriff n ich t in Frage kom m t, is t  
nach den vorliegenden  V crsuchen ein k lei- 
ner K upforzusatz ohne d eu tlich  erkenn.- 
baren EinfluB auf die R ostgesch w in d igk eit. 
Ein kunstlicher Zusatz wiirde also dort lediglich eine 
Yerteueruhg des Rohmaterials bedeuten, ohne unen 
wesentlichen Nutzen zu bringen.

Im AnschluB an obige Versuche mag noch auf 
die giinstige Wirkung einer d ich ten  und g la tten

G1 i.li- bzw. Walzhaut hingewiesen werden. Bei allen 
Rostversuchen zeigte es sich, daB iiberall dort, wo 
die Walz- oder Gliililiaut unvcrlctzt war, der Rost- 
angriff immer erst v ie l spiiter einsetzte ais dort, 
wo die Walzhaut rauh, verletzt oder abgebrockelt 
war. Selbstverstandlich wird auch die Alt und die 
Dicke der Haut eine Rolle spielen. Die Oberflachen- 
beschaflenheit der Bleche hat hiernach auf den Be- 
ginn des eigentlichen Rostangriffs wesentlichen Ein
fluB. Bei vergleichendcn Rost\rersuclien mit gewalz- 
tem oder gegli htem Materiał ist obiges zu beachten. 
Einwandfreie Ergebnisse der Yersuclie konnen nur 
dann erzielt werden, wenn, wie es auch im vorlicgen- 
den Falle geschehen ist, alle zu vergleichenden Ma- 
terialien in der gleichen Weise vorbehandclt waren. 
Es wird Aufgabo weiterer Versuche sein, festzustcllen, 
welche Al t der Vorbehandlung(Gliihdauer, Gliihtem- 
peratur, reduzierendes oder oxydierendes Gluhęn usw.) 
eine Sclmtzhautschafft, diedemRostangriff denstarlc- 
sten Widerstand entgegensetzt. (Schlufl folgt.)

Maschinenschmierung an Walzwerken.
Von Oberingenieur Fritz Linz en in Rheinhausen.

(Mitteilung aus dom MaschinenausschuB des Yeroins deutsjher Eisenhuttenloute.)

Jr u der Frage der Maschinenschmierung in 
HOtten- und Walzwerken mochte ich auch 

mein Scherflein aus dem Schatze meiner lang- 
jahrigen Erfahrungen beitragen. Ich beschriinko 
mich auf die Schmierung der Walzwerksantriebe, 
iiber die in erster Linie noch die Ansiehten aus- 
einandergehen'

Die Schmierung der W alzenzugm aschinen  
bietet nirgends Schwierigkeiten. Zjntraluinlauf- 
schmierung diirfte wohl liier, wie bei allen groBeren 
Maschinen, al!gcm?in ais die beste angesehen werden. 
Diese Schmierung bietet auBer groBer Bjtriebssieher- 
heit den Vorteil, daB man den Schmierstellen iiber- 
reichlich Oel zufiihrcn kann, ohne sich einer Oel- 
yergeudun; schuldig zu machen. Wichti' ist nur, daB 
in weitcsti;ehen Jem MaBe Auf fan ;vorrichtungen an- 
gebracht sind, um das Oel praktisch restlos wieder zu 
gewinnen und weiter zu benutzen. Es wird vielleicht 
interessieren, wenn ich erwahne, daB wir auf der 
Friedrich-Alfred-Hiitte im Walzwerk eine Oelzentrale 
geschaffen haben, welche die Aufgabe hat, das an 
jsder Walzenzugmaschine in peinlichster Weise auf- 
gefangene Schmutzol zu reinigen und den Maschinen 
reines Oel wieder zuzufiihren. Ein Transport von 
Hand, der keine Gewahr fiir sparsame und saubere 
Behandlung des Oels bietet, ist dabei ganzlich aus- 
geschaltet. Jede Maschine hat eine Frischol- und eine 
Schmutzollęitung von und zur O elzen tra le , ebenso 
eine Signalanlage zur gegenseitigen Verstandigung. 
Alles Schmutzol liiuft an der Maschine in einen 
Sammelbehalter und wird aus diesem mittels einer 
Pumpe der Zentrale zugefiihrt, wobei es an der Zen- 
trale ein MeBgefaB durchlauft. Frischol bzw, ge- 
reinigtes Oel wird den Maschinen von der Zentrale 
aus zuriick<regeben mittels einer Pumpe, welche dureh 
entsprechende Hahnschaltungen zu jeder Maschine

hinarbeiten kann. Das Oel gcht auch dieser Pumpe 
dureh ein MeBgefaB zu, welches sowohl aus dem 
Reinigungsbehal.ter ais auch aus dem Frischglbehalter 
gespeist werden kann. Eine gewissenhafte Buch- 
fiihrung des unparteiischen Beamten in der Zentrale 
gibt mit einer monatlichen Bestandsaufnahme eine 
gutc Kontrolle und Statistik iiber den notwendigen 
und tatsachlichen Oelverbrauch der einzelnen An- 
tiiebe.

Nun zu den Riiderantricb- und Kammwalzen- 
schmierungen. Hier stehe ich ganz auf dem Stand- 
punkt von Oberingenieur KeBler. Ich habe alle Fett- 
sclimierungen wie Calypsol, Wollfett, Xylitt usw. 
ausgeprobt, glaubte auch anfiinglich- mit denselben 
ganz, gut zureehtzukommen; aber nach und nach 
stellten sich immer mehr Miingel heraus, die schlieB- 
jich bestimmend waren, an vielen Stellen die Oel- 
schmierung, soi es ais Ringschmierung oder ais Kteis- 
laufschmierung, einzufiihren.

Die Hauptnachteile der Fettschmierung waren 
folgende:

1. GroBe Wellen-, Lager- und Zahnabnutzung, be- 
sonders erhoht, wenn das Fett bei langem Gebrauch 
nach und nach sich mit Unreinigkeiten mischt und 
schmirsrelt.

2. Viel Fettverlust. Das Fett ist unbrauchbar 
nach Gebrauch, namentlieh wenn es mit Wasser zu
sammen gebraucht wurde.

3. Fett ist an besonders heiBen Stellen iiberhaupt 
unbrauchbar, es schmilzt und flieBt ab.

4. GroBe Reibung und dadurch viel Kraftverlust 
(daher auch die Nachteile zu 1).

5. Besonder e Wartung (worauf ich spater noch 
zuriickkomme).

Die groBe Abnutzung der Wellen und Lager er- 
forderte ein ofteres Nachstellen der Lager, was aber
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niclit vćrhindern konnte, daB die Getriebo (ich habe 
hier besonders die Kammwalzen im Auge) schon bald 
wieder unruhig liefen und sogar den WeiBmetall- 
ausguB zerschlugen. Dies machte sich besonders bei 
den schnellaufenden Geriisten unangenehm bemerk- 
bar. Wir gingen deshalb dazu iiber, mit Oel zu 
sehmicren und zwar die Lagerlaufe der Kammwalzen 
an den GroBstraBen mit Oel, wahrend die Kaminen 
mit Fett weiter geschmiert wurden. Die Lager der 
langsam laufenden BlockstraBen erhielten Docht- 
schmierung, die der GroBfertigstraBen Ringschmie- 
rung. Das in die Fettkammer tretende Oel macht 
das Fett diinner und schmierfahiger; natiirlich darf 
dies nicht zu weit getrieben werden, weil sonst das 
dumie Gemisch in die Lager tritt, und diese dann 
heiB laufen. Es muB also von Zeit zu Zeit (in etwa 
1 bis 2 Monaten) von dem Gemisch abgezapft 
und frisches Fett zugesetzt werden. Das abge- 
zapfte Gemisch wird zum Schmieren der in geschlos- 
senen Fettkasten laufenden Kegelrader der Roll- 
gange benutzt.

Ich mochte hier einflechten: Fettkasten sollen 
an keinern Radergetiiebe fehlen, da dieselben helfen 
den VerselileiB der Riider auf ein ganz geringes MaB 
herabzudriicken. Selbstverstandlicli darf auch nicht 
jedes Schmiermittel noch gut genug an sogenannten 
minder wichtigen Stellen sein; nein, jede Stelle an 
den Getrieben ist vollwertig und dankbar fur gute 
Behandlung.

Bei den KleinstraBen, d. h. von 550 mm ab, hat 
sich folgende Schmierung ais die beste bewahrt. Auf 
dem Kammwalzgerust sitzt ein Oelbehalter, entweder 
auf dem Deckel aufgesetzt oder aufgegossen, der jedem 
Ringschmierlager Friscli- oder gereinigtes Oel zufuhrt. 
Die Zufiihrung kann dem Abgang entsprechend ge- 
regelt werden. Die Kamme werden besonders mit 
Oel geschmiert, welches eine vom Kammwalzzapfen 
angetriebene Zahnraderpumpe aus dem geschlosse- 
nen Gerust absaugt und von oben auf die Walzen 
laufen laBt, so daB beim Betrieb immer das Oel sich 
im Kreislauf befindet. Dies hat den Vorteil, besonders 
bei Trio- und Doppelduogeriisten, daB die obere 
Kammwalze unbedingt Schmiermaterial zugefiihrt 
bekommt, was bei Fettschmierung, bei welcher nur 
die unteren Walzen zum Transport des Fettes be
nutzt werden, nicht der Fali ist. Wir hatten bei einem 
Doppelduogeriist, ais es noch mit Fett lief, die Beob- 
achtung gemacht, daB die oberen Walzen fast trocken 
liefen und auBerordentlich schnell verschlissen waren. 
Von Vorteil ist es auch bei Oelschmierung, daB das 
Schmiermittel in dem unteren Teil des Geriistes sich 
sammelt und zur Ruhe kommt — zu diesem Zweck 
ist das Geriist nach unten tief ausgebildet —, so daB 
sich dort die den YerschleiB fordernden Unreinig- 
keiten absetzen. Entgegen den Erfahrungen andarer 
Fachgenossen habe ich also beobachtet, daB gerade 
bei Kammwalzgeriisten sich Oelschmierung am 
besten bewiihrt. Selbstverstandlich darf nicht das 
Oel aus den Fugen herausspritzen. Dies ist auch 
bei einem ordnungsmaBig zusammengebauten und 
instand gehaltenen Gerust leicht zu vermeiden. Ich 
tehe auf dem Standpuiikt, ein Kammwalzgerust

muB praktisch oldicht sein. Es hat sich doch schon 
lange die Erkenntnis durchgerungen, daB das Kamm
walzgerust nicht mehr nach der Ansicht zu bewerten 
ist, der es seinen Namen verdankt, sondern das 
Kammwalzgerust ist ein Maschinenteil, der genau so 
nach baulichen Gesichtspunkten durchgearbeitet und 
genau so behandelt werden muB, wie die Lager der 
Antriebsmaschinen. Es laBt sich nicht umgehen, und 
das habe ich in dem mir unterstellten Betrieb durch - 
gefiihrt, daB fiir jedes Geriist ein yollstandiges Geriist 
mit Einbaustiicken in Reserve gehalten werden muB. 
Das Ausbohren der Lagerstellen muB in der Wexk- 
statt an den fix und fertig eingebauten Stiicken er- 
folgen, damit die Lauferpaare genau ztieinander 
passen. Ein Wechseln von Einbaustiicken an Ort

Abbildung 1. 
Kammwalzgerust einer Boppelduostrafio 

fiir Oelschmierung umgeiindert.

und Stelle gibt kein einwandfreies Laufen der Walzen. 
Ich setze natiirlich voraus, daB die Verbindung von 
Maschinenachse und Kammwalze, ebenso die der 
Kammwalze mit den Walzen, ordnungsmaBig er- 
folgt, bei ersteren Ortmann- o. dgl. Kupplung.

; Andernfalls ist natiirlich ein ruhiger Lauf auch bei 
bestgehaltenem Gerust nicht moglich. Die Spindeln 
diirfen nicht zu kurz sein, und der Hohenunterschied 
zwischen Wal ze und Kammwalze muB in ertraglichen 
Grenzen sich bewegen. Auch muB der Einbau oldicht 
einjresetzt werden, indem eine Asbestscluiur in eine 
Nute, die sich um die Einbaustiicke herumzieht, eiu- 
gelegt wird. Der Deckel des Geriistes muB ebenfalls 
oldicht aufgesetzt werden und mit einem Rand in 
das Gerust hineinragen, an welchem das Oel abtropft.

Das bei den Kammwalzlagern seitwarts aus- 
tretende Oel wiid in angegossenen Schalen aufgefan- 
gen und durch Rohre in einen tiefliegenden Beliaiter
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geleitet, aus dem es der Reinigung zugefiihrt wird. 
Abb. 1 zeigt ein in Oelschmierung umgeandertes 
Doppelduogeriist feitig zum Einbauen. Auf der Ab
bildung ist die Pumpe mit Saug- und Druckleitung klar 
zu erkennen, ebenso die Zuf iihrung des Oeles vom auf- 
gesetzten Oelbehalter zu den einzelnen Lagern. Auch 
ist zu erkennen, wie das Spindel- und Walzenwasser 
durch ein stabiles Blech von den Lagern und Oel- 
fangern ferngehalten wird.

In gleicher Weise wie die Kammwalzen schmieren 
wir auch die Raderantriebe der kontinuierlichen 
StraBen. Auf dem Schutzgehause steht ein groBer 
Oelbehalter, von welchem zu jedem Raderpaar ein 
Oelrohr ftihrt, welches das Oel auf die Eingriffstelle 
laufen laBt. Das Oel sammelt sich wieder in der 
gemeinsamen Muldę, von wo eine Pumpe, die von 
einem Achsschenkel aus angetrieben wird, es dem 
oberen Behalter wieder zufiihrt. Dieser Behalter hat 
feine Siebe zum Abscheiden von Unreinigkeiten. Bei 
einer StraBe, die seit sieben Jahren im Betrieb ist, 
zeigte sich bei den Radern ein kaum meBbarer Ver- 
schleiB.

Die Wartung ist bei der Oelschmierung in der 
yorbeschriebenen Art sehr einfach, und man ist nicht 
zu sehr auf die Zuverlassigkeit des Warters angewie- 
sen. Bei Fettschmierung muB immer rechtzeitig nach- 
gefiillt werden; auch bei Anwarmen des Lagers 
schmilzt das Fett sehr schnell, flieBt ab, und das 
Lager lauft trocken. Ich kann auch der Ansicht ver- 
schiedener Herren nicht zustimmen, daB ein Ring- 
schmierlager nur da am Platze sei, wo die Schmier-

*

An den Borioht schloC sioh folgende B e s p r e c h u n g
a n :

St.-Sttg. R u m m e l ,  Dusseldorf: Oberingenieur Lin- 
zen h a t uns ein groCcs Materiał m itjetoilt. Ich glaube, 
daB manehe Werke ibm auf diesem Pfade folgon werden. 
VieIIeicht kÓDnen wir noch weitere Erfahrungen aus 
diesem Kreise horen.

Sipt.-Sfng. H a g e m a n n ,  D ortm und: Ich habe an 
groBen und m ittleren Kammwalzlas ern sehr gute Er- 
fahrurgen m it reiner Fettschm ierung gemaoht. Die im 
Bericht angegebene Verbindung von F ett- und Oel- 
Bohmierung halte ieh fuc keino gluokliohe Losung, da 
bei Tropfschmierung das Oel duroh die Lagersohalen 
nach dem Baum, in welohem die Kammwalzen laufen, 
dringt, wodurch viel Oel verbrauoht wird. Die Abdioh- 
tung zwisehen Lager und Kammwalzen stoBt stets auf 
Sohwierigkeiten, so daB bei Riogsohniiorlagern bei nicht 
zuverlassig guter Abdichtung das F e tt der Kammwalzen 
in das Lagor dringt und den Sohmierring am Laufen 
hindert. Ich halte Ringsohmierlager fiir Kammwalzen 
nicht fiir notwendig und beyorzugo reine Fettsohmie- 
rung oder reine Oelumlauf-ohmierung. Bei Kammwalzen 
fur kleine StraBen m it hoher Drehzahl bewahrt sich Oel 
in Umlaufsohmierung besser ais Fett. Man pum pt das 
gesammelte Oel aus dem unteren Oelkasten in den Uber- 
kasten, laBt das Oel durch oin Sieb laufen und schmiert 
dann sowohl die Lagerstelle ais auch die Kammwalzen 
damit. Dadureh erreioht man gute Oelung, und die 
Sohwięrigkeit der Abdichtung zwisehen Kammwalzen 
und Lagor ist Tcrmiedcn.

Es v, iirde mich intoressieren zu horen, ob Erfolgo mit. 
Bingsohmierlagcrn bei Arbeitsrollgangen an Błock- und 
schweron tótraBen vorlicgon. Bei Transportrollgangen 
bewahren sioh Ringsohmierlager bei gooignetom Oel 
ohne weiteres; bei sohnollaufenden Roi gangen, welohe 
nur leichtes Walzgut' befordern, haben sioh Kugellagcr 
gut bsw ahrt.

ringe beobachtet werden konnten. Nein, ein r ic h tig  
konstruiertes Ringsohmierlager ist uberall am Platze, 
auch bei Rollgangslagern. Es ist im Schmiermittel- 
und Kraftverbrauch dem Fettschmierlager immer 
uberlegen. Da wo es geht (bei freien Zapfen), soli man 
natiirlich einen einteiligen Ring nehmen, an anderen 
Stellen einen Ring, der nicht aus zwei Teilen besteht, 
die ineinandergehakt werden, sondern die mit einem 
leiebt zu losenden Kupferniet yerbunden werden und 
damit voll betriebssicher sind.

Einen Yergleich yon Fettschmierung gegen Oel- 
schmierang,gab z. B. auch ein Lager von 240 mm 0  
und 400 mm Lange, welches nach dreijahrigem Laufen 
mit Fett einen YerschleiB zeigte im Lager von 4 mm 
und am Zapfen von 2,9 mm. Umgeandert in Oel
schmierung zeigt dies Lager nach drei Jahren im 
Lager 1,2 mm und am Zapfen 0,2 mm VerschleiB. 
Die Drehzahl auf der Welle betragt 120.

Zum SchluB will ich noch erwahnen, daB an einem 
Geriist, welches zu knapp bemessen war, so daB die 
"Walzen auch bei Oelschmierung sich stark anwarmten, 
wir eine einfache Kuhlung mit Erfolg derart an- 
brachten, daB wir aus dem Kanał des nebenan in 
einem Schutzgehiiuse laufenden Schwungrads PreB- 
luft in den unteren Teil des Geriistes einleiten und die 
warme Luft oben mit einem kurzeń Rohre ableiten.

Diesen vom Schwungrad unbeabsichtigt hervor- 
gerufenen Wind mit etwa 150 mm WS fangen wir 
auch noch mit einer besonderen Rohrleitung auf und 
gewinnen damit einen groBen Teil der fur die StoB- 
ofen benotigten Windmenge.

*

Oberingenieur H o f m a n n , Oberhausen: Es hat keinen 
Zweok, die zwoi Sohmierungsarten gegeneinander aus- 
zuspiclen. Es ist unbestritten , die Oelschmierung ist 
die vollkommenere. Im mer wird man m it Oel Verhalt- 
nisse meistem  konnen, bei wolohen Fettsohmiorung 
versagt. Abor os fragt sioh, kann man es in Zukunft 
verantw orten, an allen Stellen Oelsohmieruńg beizubo- 
halten ? Meiner Meinung naoh muB Oel an allen Stellen 
yersohwinden, wo es naoh einmaligem Durohlauf ver- 
loren ist. loh denke dabei an die unzahligen Rollgangs- 
iager, die sioh nioht ohne weiteres in Ring<ehmier!agor 
um biuen lassen. An diesen Stellen ist Fettschm ierung 
unbedingt am Platze, weil sie wirtsohaftlioher arbeitet. 
W enn man dagegen das Oel zu oftmaligem Durohlaufen 
der Lagerstelle zwingen kann (Umlaufsohmierung, Ring- 
sohmierung), ist die Yerwendung von F e tt nioht geaebcn. 
In  den H iittonbotrieben is t der gewohnlicke Sohmier
ring der Ringsohmierlager zu ompfindlioh, er bleibt zu 
leioht stchen, soi es, daB er beim Einbringen gedriiekt 
wird, soi es, daB der seitlioh in  das Lager oindringende 
Staub das Oel zu stark oindiokt. loh wurde es be- 
griiBen, wenn den Bauarten m it festem Sohmierring, die 
einen zwanglaufigen Oelumlauf gewahrleiston, mehr 
Aufmerksamkeit gesohenkt iirde.

Oberingenieur Linzen will bei Kammwalzgoriisten 
fiir groBe, langsamlaufende StraBen dic Zahne m it F e tt, 
die Lagerlaufe mit Oel schmieren. Das geht. Ich be- 
zweiflo aber die Yerwendung von losen Schmierringen 
in den Lagern. Naoh moinen Erfahrungen tr i t t  das 
F e tt in die Oelkammern, besonders der Unterwalze, 
diokt das Ool oin und bringt die Ringe zum Stehon.

loh habe eingangs gestreift, daB Fettschm ierung 
nioht uberall anwendbar sei. Bei Ueberschreitung ge- 
wisser Fliichend'uokc is t bei bestim mten Gleitgeschw in- 
digkeiton das Lagor boi Verwendung von F e tt nioht 
mehr zu halten. Wenn Oberingenieur Linzen den groBen 
YersohleiB eines m it F e tt gesohmierten Lagers herror-
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hebt, so ist das ein Beweis dafiir, daB bei ilim die ge- 
nnnnten Grenzen iibersohritten waren, es sich also fiir 
Fettfcbm ierung nioht eignete. Es w ar o wertvoll, go- 
legentlich Erfahrungen iiber die Grenzen zu horen, m ololie 
der Ver« endung von F o tt ais Sohmiermittel gezogen

sind. Minohc Enttausohungen und orfolglose Bemuhun- 
gen konnten dom Betriebsmann bei feinen demnaohst 
siehor einsotzenden Yersuohen erspart werden, Fctt- 
sohmiorung an den Stellen anzuwenden, %vo er ein spar- 
sam arboitondes Oellager niobt einbauen kann.

Die geistigen Bewegungen in der deutschen Arbeiterschaft.
Von Geheimem Regierungsrat Profcssor Dr. H erm a n n  S c liu m a c lie r  in Berlin.

(SobluB von Seito 6.)

II.

So bedeutsam auch die Wandlungen sind, die 
sieli im sozialistischen Teil des alten Programms 

yollzogen liaben, und eine so groBc Rolle sie audi 
in der offenllichen Erortcrung spielcn, tatsachlich 
stchen die praklischen Fragen der Organisation—  der 
uemokratibche Teil des alten Partciprogi anmis — im 
Vordergrund.

Oft ist Deutschland ais das Land der Organisation 
geselii dert und im einzelnen dargclcgt worden, wie 
der Staat infolge seiner nachbarreichen Lage 'nmitten 
des bevolkertsten und unruhvollstcn Kontincnts bc- 
sonders straff und vielseitig ausgebaut worden ist, 
wie unsere Unternehmungen und. Betricbe, zum 
AusgLich fiir mancherlei aufiere Nacliteile, eine 
besonders rationelle Ausgestal.ung erhalten haben, 
wie unsere Arbeiterschaft in der sozialdemokratischen 
Partei sich die gro fi te und geschlossenste politisehe 
Organisation der Arbeiter geschaffen und auch in den 
Gewerksehaften seit Jahren die groBten Mitglieder- 
zahlen aufzuweisen hat. Diese straffe Zusammen- 
fassung der Krafte auf allen Seiten hat unserer Ent- 
wiek ung bis zum Kriege das Geprage gegeben und 
im Kriege jene gi'ofiartigen Anfangserfolge gezeitigt, 
fur die heute der Ausliinder, ja der Feind, ein ge- 
sunderes Urteil oft zeigt ais der Deutsche.

Im Verlaufe des langen Krieges sind aber die 
Nacliteile, welche natiirlich auch mit dieser Besonder- 
heit verbunden sind, immer stiirker und einseiliger 
hervor,ietreten. Die Gefahren, die in jeder Oigani- 
sation 1 egen, haben sich immer schrolfer zugespitzt. 
Die psyjiologische Erldiirung dafiir hat die Wissen- 
schaft schon vor dcm Kriege gegeben, aber sie hat 
crst jetzt grofiere Beaelitung gefunden1). Sie liegt 
in der Doppelnatur des Menschen, der sich einmal 
ais Individuum fiihlt und aus dieser staiken Ich- 
Empfindung den Freiheitsgedankcn geboren hat, und 
der sich andererseits ais Cu>ov -o)axtxóv, ais soziales 
Wesen, fiihlt und infolge seiner natudichen Ab- 
hiingigkeit von seinen Mitmenschen Organisationen, 
die ihn erganzen, notig hat. Auf diesen beiden Seiten 
der Menschennatur bauen sich die individualistischen 
und die zentralistisclien Gedankenreilien auf, welche 
die Wissenschaft nur getrennt fiir sieli verfolgen kann; 
und aus diesem logischen Zwang zur Einseitigkeit, 
der in der Eigenart des menschlichen Verstandes

’) Vgl. S immel :  Soziologie, 1908; M ieh e ls : Zur 
Soziolouio des Parteiwesens in dor modarnen Domokratie, 
1910; C as sau :  D jm okratie und GroBbetrieb, in Sehmol- 
lers Jahrbuch fiir Gosetzgebung, Verwaltung und Vo!ks- 
w irtschaft 1915, S. 1169/94; K e l s e n :  Sozialismus und 
S taat, 1920; Ko l l e r :  Das Massen- und Fuhrerproblem 
in den freien Gewerksehaften, 1920.

begriindet ist, erwSchst immer von neuem die 
Ncigung, das ganze Weltgesehehen auch nur aus einem 
Gesichtspunkt zu erldaren, wie es auch Oswald 
Spengler getan hat.

In Wirklicl.keit ist das Leben koinplizierter. Wie 
es korpcrlich aus dcm Gegensatz von Mann und Weib 
hcrvoiwachst, so wird es in Gesellschaft und Kultur 
zum groBen Teil von dcm erganzenden Widerspiel 
der dargelcgten aus der Mcnschenbrust hervor- 
gehenden entgegengesetzten K afte und Prinzipien 
beherrscht. Die Geschichte crhalt ihren yiclseitigen 
Reiz durch die wechselnde Mischung des Individuellen 
und Sozialen. Jedcm Yolke und jeder Zeit muB diese 
Mischung sorgsam angcpaGt werden. Was in einem 
das Meer beherrsehenden Insellar.de, was in einem 
fast naehbarlosen Kontinentalreieh yon groBtem 
Bodenreichtum moglieh ist, paBt nicht fiir ein stets 
bedrohtes und nicht selir reich ausgestattetes Land, 
in dem der Einzelne viel mehr von seiner Freiheit 
und Selbstbestimmung dcm Ganzen opfern muB; 
und in Zeiten hochster Ńot konnen die Anfordcrungen 
des Ganzen so anscliwellen, dafi das Individuum nur 
noch ais Mittel zur Erreichung auBerindiyidueller 
Zwecke erseheint.

Jede Organisation, welche Zwecke sie auch ver- 
folgt, erfordert eine Zuriickdrangung des Individuums. 
Sie baut sich einseitig auf der sozialen Seite im 
Menschen auf und lost sich bald zu selbstiindigcm 
Leben vom E'nzelnen los. Die geforderte Sdbst- 
entsagung ist um so groBer, je tiefer die Organisation 
in die Freiheit des Einzelnen eingreift und, zweitens, 
je umfassender und weiter sie sich auBerlich gestaltet 
und damit die Einzelpersonlichkcit von der Gesamt- 
personlichkeit entfernt und Leiter und Mitglieder 
einander entfremdet1). Jede innere Steigerung des

')  Vgl. S im me l  a. a. O., Kapitel I I I ,  ubor Ueber- 
und Unterordnung. Simmel sagt insbesondere S. 153: 
„D as ganze Herrschaftsverhaltnis zwischen Einem und 
Vielen, und eraichtlich-nicht nur das politisehe, beruht 
auf jener Zorlegung der Personlichkeit . . . Von der Ver- 
sehiedenheit dieses Quantums (mit dem die Gesamtper- 
sonliohkeiton zur „Masse“ zusammengehen) hangt daa 
MaB ihrer Regierbarkeit ab, und zw arso, daB eine Gruppe 
um so eher und radikaler von einem Einzelnen beherrscht 
werden kann, ein je geringores Teil der Gesamtperson- 
lichkeit das oinzolne Individuum in die Masso liineingibt, 
die das Objekt der subjeeti ist. . . . Dieses an sieh ein- 
faohe prinzipielle Verhaltnis komp'iziert sich durch die 
Einwirkung zweier Faktoren: dureli die GroBc oder 
Kleinheit des untertanigon ICreises und durch das MaB, 
in dem die Perso.ilichkeitcn in sich differenziert sind.“  
E r fugt S. 162 hinzu: „E s ist in soziologisoher Hinsicht 
i-rolev..nt, ob die ubergeordnete Stellung des Einen zu 
fallig dureh eine Mehrzahl von Personen ausgefullfe is t.“ 
Ygl. auch K o l l e r  a. a. O., S. 2 ff.
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Organisationszweckes und jede auBere Weitung des 
Organisationsumfanges orhohen die Schwierigkeitcn, 
eine Organiśation wirksam aufreeht zu erhalten und 
ilirem Zweck entsprechend zielbewuCt zu leiten. Die 
Demokratie, die auf dem Mitwirk n aller, und der 
GroBbetrkb, der auf der Arbeitsteilung und damit 
auf dem Bjrufsbeamtentum bsruht,- sind „einander 
im Grunde entgegengesetzt“ l). Ob die Organiśation 
von oben, wie der Staat, oder von unten, wie die 
Gawjrkschaft, aufgebaut ist, macłit dabei keinen 
wesentlichen Unterschied.

Anfangs war eine solche Organiśation im groBen 
MaBstab nur von oben durch die Obrigkeit geschaffen, 
Al ein gegen den Staat konnte sich das Individuu'm 
aufbaumen, und es tat das, wenn in Zeiten auBerer 
oder innerer Not die Anforderungen zu groB wurden 
oder die Macht der staatliclien Organiśation zu 
Sonderzweckcn wirklich oder yermeintlich miB- 
braucht wurde. Rjyolutiónen waren dann die Folgę. 
Bei Staatsformen jeder Art haben sie stattgefunden. 
Der auBerindividuelle Druck des Ganzen, der sich 
in jeder entwickeln kann, war entscheidend.

Niemals ist dieser Druck so groB gewesen wie 
jetzt im Kriege. Die Anforderungen, welche die 
Gesamtheit stellte, tiberstiegen in ihm immer haufiger 
dis sinkenden moralischen und pliysischen Kriifte 
der Einzeinen. Uusberall, wohin der Krieg seinen 
eisernen Zwang erstreckte, fing das Indmduum an, 
sich ais Selbstzweck gegen das UebermaB von Selbst- 
verleugnung, das er verlangte, aufzulelmen. Eine 
Rjaktion des Indmduums gegen den Organisations- 
zwang an sich ist die Grundstimmung, die unsere 
Zeit durchzieht. Ein Hyperindiyidualismus ist Inter
national fur dio Gjgenwart kennzeichnend. Niemals 
hat sich der Egoismus schroffer und riickdchtsloser 
betatigt. Das ist der Grundzug, der durch alle krieg- 
fuhrenden Volker und durch alle Kiassen in ihnen 
hindurchzieht. Nur von diesem Gesichtspunkt aus 
wird unsere Zeit verstandlich, und die erste, groBte 
und s Jiwierigste Aufgabe fiir die ganzen Volker wie 
fiir die Einzeinen ist es, den extremen Indmdualismus 
zu bekampfen, zunachst in der eigenen Brust, sodann 
auch drauBen.

Im Kriege ging der groBte Zwang vom Staate 
aus. Aber dem Staate folgte bald die fiir den Krieg 
arbeitende Unternehmung. Unter normalen Fricdens- 

, verhaltnissen greift die Unternehmung sogar in die 
Existenz des Einzeinen tiefer und nachhaltiger ais der 
Staat ein; sie hat allerdings diesem gegenuber auch 
e'nenVorteil: sieistniclitunentrinnbar wie der Staat. 
Hier kann man nicht nur durch revolutionare Auf- 
lehnung, sondern auch auf friedlichem Wege einen 
Wechsel in der Herrschaft herbeifiihren, und sind die 
Moglichkeiten des Selbstiindigwerdens auch sehr ver- 
ringert, ganz gescliwunden sind sie auch heute noch 
nicht. Erst wenn der Staat das ganze Wirtschafts- 
leben im Sinne von Marx an sich gezogen hat, horen 
diese beiden, den indmduellen Druck mindernden 
Vorziige auf; mit der Verstaatlichung der Produk- 
tionsmittel wiirde sich die Unentrinnbarkeit des 
Staates auch auf dieses Gebiet, das so lange ais

1) 0<i!>sau a. a. O., S. 1169.

Reich der individuellen Freilieit gegolten hat, iiber- 
tragen.

Der Krieg brachte hier zunachst einen Riickfall 
in friihere Zeiten. Der Produktionszweck, von dessen 
Erreichung vielfach das Leben unserer Soldaten 
abliing, drangte sich wieder mit oft brutaler Ein- 
seitigkeit in den Vordergrund. Viele sozialpolitisclie 
MaBnahmen konnten nicht melir aufreeht erhalten 
werden. Die Frauen- und Kinderarbeit fanden wieder 
Vcrbreitung. Dazu kam das Ililfsdienstgesetz, das 
einen kleinen Teil des militarisdien Zwanges, der 
auf dem kampfenden Teil des Volkes lastete, auch 
auf den arbeitenden ubertrug. So wurde auch hier 
von den beiden widerstreitenden Bestandteilen im 
Menschenleben der eine, der nach Freiheit durstende, 
der individuelle, so stark zuriickgedrangt, wie es seit 
den Anfangszeiten der Maschinenindustrie im all
gemeinen uberwimden war. Es war daher natiirlich, 
daB mit dem Zuriickfluten der Arbeiterscliaft von der 
Front der Goist der Auflehnung sich auch hier ent- 
wickelte1). Die Arbeiterforderungen fanden aber 
leiclit Erfullung. Denn zur selben Zeit, ais sie er- 
lioben wurden, entwickelte sich in der deutsehen 
Volkswirtscliaft infolge der sclinell zunehmenden 
Inflation jene unnaturliclie und kranldiafte Elastizi- 
tat, die es erinoglidite, jeder Lohnsteigerung eine 
Preissteigerung folgen zu lassen*). Nur solange noch 
ein Unterschied zwischen Inlands- und Auslands- 
preisen besteht, ist diese Elastizitiit, die wie ein 
Sicherheitsventil wirkt, vorhanden. Wenn die In- 
lands- und Auslandspreise einmal ausgeglichen sein 
sollten, werden daher die Ai'beitskonflikte, die heute 
zum Teil nur die Form sind, in welcher sieli die fort- 
schreitende Anpassung der neuen Preise an den sich 
mindernden Geldwert vollzieht, einen schwereren 
Charakter annelnnjn.

‘) I i e d e r e r  (Dio Gewerkschaftsbewcgung 1918/19 
und dio E.itfaltung der wirtschaftlichcn Ideologie in der 
Aibeiterklasse, Arehiv fiir Sozialwissensohaft und Sozial- 
politik  1920, S. 230) sagt: „ la  Deutschland war immer 
und besonders wahrond des Kricges die Fabrikleitung 
ais Obrigkeit batrachtet worden. Die Niederlagen im 
Felde, die Bitte um Waffenstillstand, bedeuteten im Be- 
\vuBts;ńn der Arbciterschaffc aueh eition Eohee der Unter- 
nehm erm aeht."

-) Es geliort auch zu don geistigen Verirrungen und 
thooretischen Versohrobenhciten der (Jegenwart, dafl wir 
in einer Zeit, in der unser Volk einen ProzeC der Verar- 
mung durohmacht, d. h. an K aufkraft einbuBt, wie noeh 
nie ein Volk zuvor in so kurzer Frist, im mer von dei 
„Sehaftung zusatzlicher Kaufkraft“ reden.

Diesoneue merkwurdige Theorie sehafft dom Rjiohs- 
finanzmin ster allerdings die erwunsoiito Grundlage, auf 
der er un ter voiliger I^norlerung der Geldentwertung 
seine Steuergesotze aufbauen kann.

In Wirklichkeit besteht der traurige ProzeC, den 
unser Volk durchmacht, darin, dafi die K aufkraft Ice no 
Zusatze, wie es dem oborflachlichen Blick erseheint, 
sondern die emnfin llioiisten Abschlage erfiihrt.

Das Wcsen der Inflation besteht gerade darin, daB 
nur die Gj.dsumme waehst und n elit dio K aufkraft.

Gorado wo 1 Preissteigcrungen jeglichcr A rt die 
notwon i.igen Folgen einer Geldentwertung darstellen, 
hat unsore Volkswirtschaft houte die kranKhalte 
Elastiz ta t, die es in so weitgohendem MaBe ermog- 
licht, ernsten Arbeitskonflikten durch Erhóhung der 
Fabrikatspreiso auszuweiohen.
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Die Aibeitskonflikte haben nun auch auBer- 
ordentliche Yeranderungen erfahren. Der Haupt- 
grund liegt dariu, dafi der Hyperindividualismus 
unserer Zeit mit aller seiner Zerrissenheit und Diszi- 
plinlosigkeit zersetzend auch auf die eigenen Organi- 
sationen der Arbeiterschaft iibergegriffen hat. Die 
immer neue Auflehnung gegen die eigene Fiihrer- 
schaft hat immer neue Absplitterungen im Partei- 
wesen, wie ich schon hervorgehoben habe, zur Folgę 
gehabt. Eine „Sclimutzkonkurrenz im Radikalismus11, 
wie der Chefredakteur der „Freihęit", Hilferding, 
sich auf dem Haller Parteitag ausgedriickt hat, ist 
entstanden.

Diese tiefgreifenden Wandlungen in der politischen 
Organisation der Arbeiterschaft sind natiirlich auch 
nicht ohne EinfluB auf die wirtschaftliche Organisation 
der Gewerkschaften geblieben. Schon vor dem Kriege 
waren sie in einer inneren Krise. Ursprunglicli war 
die Gewerkschaft eine lokale Yereinigung. Sie hatte 
nur eine beschrankte Zalil von Mitgledern, so daB 
personliche Beziehungen stark entwickelt waren. 
Eine unmittelbare demokratische Yerfassung mit 
Urabstimmungen und Ehrenanitern war moglich 
und ein Gegensatz zwischen Fuhrer und Masse fast 
ausgeschlossen. Die Angelegenheiten der Gewerk
schaften waren Angelegenheiten aller Mitglieder.

Je yollstandiger aber die Lokalwirtschaft schwand, 
desto weniger war die lokale Gewerkschaft noch am 
Platze. Ilire Macht war unzureichend, ais die GroB- 
unternehmungen sich immer mehr entwickelten und 
zu gemeinsamcm Vorgehen wirksam die Hand 
reichten. Entscheidungen bloB lokaler Art waren 
dam t in der Mehrzahl der Falle bedeutungslos ge- 
worden. Sie mufiten allgemein sein oder blieben ohne 
Wirkung. So entstanden die zentralen Organisationen 
im Gewerkschaftswesen, die eine straffe einheitliche 
Lcitung erfordern. Zeitlicho Elirenamter waren jetzt 
nicht mehr moglich. Besoldete Beamten muBten fest 
angestellt werden. łminer grOBer wurden die An- 
forderungen, die an ihre Tatigkeit und’ Bilćung 
gestellt wurden. Es bildete sich eine Hierarchie 
spezialisierter Gewerkschaftsbeamter mit manchen 
Talenten. Damit wurden die Angelegenheiten der 
Gewerkschaften zu Angelegenheiten ihrer bureau- 
kratischen Leiter1).

So hatte sich die Lage schon vor dem Kriege zu- 
gespitzt. In der groBen Organisation war die Masse 
der Mitglieder auch hier unzufrieden geworden. Sie 
fiihlte sieli ganz Shnlich, wie einst im jungen Staate,

*) Den sich entwickelnden psychologischen Gegen
satz haben schon dio Goschichtsschreiber der englischen 
Gewerkschaften, S. und B. Web b ,  in ihrem Bach uber 
die Theorie und Praxis der englischen Gewerkvereine 
(S tu ttgart 1900) m it den folgenden treffonden W orten 
gekennzeichnet: „Sobald der Arbeiter fur dio eine Halfte 
ssiner Pflichten ausreichend geriistet ist, hort er auf, 
fiir die anderc besonders befiłhigt zu sein. Bleibt e r im 
wesentlichen ein Handarbeiter, so yermag er dem kopf- 
arboitenden Beamten nicht die Spitzc zu bieten; nimmt 
er den Charakter des Kopfarbeiters an, so lau ft er Gefahr, 
die Fuhlung m it seinen W ahlem zu verlieren, deren Wun- 
schen er ais Dolmetscher dienen soll.“  Aus diesem natur- 
lichen Gegensatzc erwachst immer von neuem der Vorwurf 
der „Klassenfrem dheit11.

entrechtet; und wie man damals Abhilfe von der 
Einfiihrung des Repriisentationssystems erwartete, 
so auch jetzt. Alle Kampfe und Reibungen, alle 
Hoffnungen und Enttauschungen eines jungen 
Konstitutionalismus machten sich geltend. Und 
damit kommt es in der Gewerkschaft, ganz ahnlieh 
wie im Staat und in der Unternehmung, einerseits auf 
personliche Autoritat und andererseits auf Disziplin 
an. Keine groBe Organisation ist olme sie auf die 
Dauer moglich.^

Diese Schwierigkeiten steigerten sich im Kriege. 
Wie Wahlen zum Reichstag in ihm nicht stattfanden, 
so verlor die noch nicht einmal ausgereifte Re- 
prasentatiwerfassung im Gewerkschaftswesen zum 
grofien Teil ihre praktische Bedeutung. So mufiten 
die Fuhrer immer selbstandiger werden. Sie wurden 
lierangezogen in Gesetzgebung und Yerwaltung und 
regelten immer umfassender die Aibeitsbedinguugen. 
Damit muBte sieh ihnen gegen i; ber eine iihnliche 
Stimmung wie gegenuber den Unternehmern ent- 
wickelu. Auch bei dem von der Gewerkschaft ab- 
geschlossenen Tarifvertrag hat der EinzeLne auf das, 
was fiir Isein Dasein von entscheidcnder Bedeutung 
ist, keinen EinfluB1). Er muB es ais etwas Fertiges 
hinnehmen, zwar nicht mehr vom Unternehmer, aber 
doch vom eigenen Fiihrer. Es ist natiirlich, dafi 
damit etwas von dem MiBtrauen, das bisher dem 
Unternehmer entgcgengcbracht wurde, jetzt auf den 
Gewerkschaftsbeamten iibertragen wird. Ja, die 
Ausschaltung des Einzelnen ist hier sogar groBer und 
fiihlbarer. Denn von eiiier Unternehmung konnte 
man zur anderen ziehen; die zentralisierte Gewerk
schaft ist aber fast so unentrinnbar wie der Staat. 
Und den Unternehmern gegenuber hatte man das 
Streikrecht; jetzt darf nur mit Genchmigung der 
Zentralstelle ein Streik begonnen, fortgcfuhrt und 
beendet werden. Aus dieser Abhangigkeit erwachst 
in Zeiteii der Not und Erregung leicht die Stimmung, 
ais sci die einzige Waffe aus der Hand genommen. 
Darum bedeutet der Streik fiir die groBe zentra- 
1 stische Gewerkschaft ungefahr dasselbe, wie der 
Krieg fiir den Staat. Beide erfordern ein ungcwohn- 
liches Ma fi selbstverleugnender Disziplin. Beide 
werden ihrer Organisation leicht gcfahrlich, wenn 
sie sich unter personlichen Opfern lange hinziehen.

Das ist bei den Gewerkschaften auch darum der 
Fali, weil Krieg und Revolution ihr Gefiige betracht- 
lich verandert haben. Zunachst hat der Krieg ihre 
Mitgliederzahl natiirlich yerringert, bei den freien 
Gewerkschaften von 2^2 Millionen auf weniger ais 
1 Milion. Vor allem ging durch die Einberufungen 
der alte Stamm yerloren. Jugendlidie, ungelernte 
Arbeiter, Frauen traten zahlenmafiig und auch 
sonst in den Yordergrund2). Da zu gleiclier Zeit 
fast alles, was die Gewerkschaften imternominen 
hatten, um ihren Mitgliedern Verstandnis fiir die 
groBen gemeinsamen Aufgaben der Gewerkschaften 
beizubringen, im Kriege sich nicht aufrecliterhalten

l ) K o l l e r  a. a. O., S. 84 ff.
-) Vgl. Garrespondenzblatt der Generalkommission 

der freien Gewerkschaften vom 8. November 1919, S ta -  
tistische Beilage.
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lieB, so hatte sich unzweifelhaft das angesammelte 
Kapitał von Besonnenheit und Erfahruiig staik 
vermindert.

AuBerdem ist mit der Spaltung der bislier ein- 
heitlichen sozialistischen Partei der parteipolitische 
Kampf auch in die Gewerkschaft hineingetragen 
worden. Kommunisten wie Unabhiingige nehmen 
gegeniłber den Gewerkschaften, wie sie sich bisher 
in den Handen der Mehrheitssozialisten gestaltet 
haben, eine feindliehe Stellung ein.

Die Kommunisten1) Wollen sie zerstoren. Sie 
treten daher fiir den Austritt in gesehlossenen Ver- 
banden ein. Sie wollen die zentralistischen Berufs- 
organisationcn in lokale Betriebsorganisationen auf- 
losen, welche sich dann auf dem syndikalistischen 
Weg der sogenannten „direkten Aktion" zu Tragern 
der Produktion aufschwingen2).

Die Unabhangigen alten Schlages3) bekampfen 
diesen Standpunkt. Sie wollen die Gewerkschaften 
nidit zerstoren, sondern umgestalten. Darum suclien 
sie ihre Lsitung an sich zu reiBen, wie es ihnen vor 
allem beim MetaUarbeiterverband und Textilarbeiter- 
verband gelungen ist. Unter ihrer Leitung soli dann 
die Gewerkschaft nicht mehr, wie dor Metallarbeiter- 
verband sich ausgedruckt hat1), „sieli mit geringen 
Verbesserungen der Lohn- und Arbeitsbedingungen 
innerhalb des kapitalistischen Klassenstaates be- 
gniigen, sondern . . . den Kampf zur Bsseitigung des 
Kapitalismus mit aller Seharfe fortfiihren.“ Damit 
soli die Organisation auf eine diesen Grundsatzen 
entsprechende ,,neue,’ sehr breite Kampfbasis11 ge
stell t werden.

In der Tat hat die Kampfbasis in den freien 
Gewerkschaften eine auBerordentliche Breite ge- 
wonnen. Ihre Mitgliedschaft ist auf mehr ais 7 Mil- 
lioncn angewachsen. Landarbeiter und Eisenbahner, 
private Angestellte und Beamte Jiaben die Ziffern 
anschwellen lassen. Vor allem aber die Hereintragung

1 ‘) Die kommunistischo P a rte i.h a t in ihrem Rund-
sehreiben vom 28. August 1919 erk lart: „W ir mussen 
die Zerstorung der Gewerkschaftsbiirokratie zur Massen- 
aktion machen.“ (,,B}nzenput8ch“ .) Die ortlichen 
Zahlstellen der Gewerkschaften sollen die Beitrage 
sperron und, wo das noch nicht moglich ist, den Kampf 
um den A ustritt organisieren. So wird den Arbeitern 
ein Ziel gezoigt, „das sio safort erroichen konnen11. „E s 
gilt nicht mehr die Umiinderung der burokratischen 
Spitze, sondern dereń laolicrung.--

Die k mimunistisehe Gewerkschaftsfrago hat eine 
gesteigerte Bedeutung dureh dio d ritte  (Moskauer) In te r
nationale erhalten. Sie hat den sozialistischen Partoieri 
in den Landorn, in denen schon kommunistischo Parteien 
bastohen, „Aufnahmebedingungen" gestellt, welche zur 
Spaltung der unabhangigen sozialdemokratischen Partei 
auf dem Haller Partoitage,gefuhrt haben. Sio bestimmen 
un terN r. 5: „Indem  sie Ziel und W esender Gewerksehafts- 
organisation hohor stellen ais ihre Form, durfen die Kom
munisten in  der Gowerkschaftsbewegung nicht vor einei 
Spaltung der Gowerkschaftsorganisationen zuruck- 
schrecken, wenn der Verzicht auf die Spaltung gleich- 
bedeutend śein wurde m it dem Verzicht auf dio revo- 
lutionare Arbeit in den Gewerkschaften und m it dem 
Verzicht auf den Vcrsuch, aus ihnen ein Werkzeug des 
revolutionaren Kampfes zu machcn.“

AuCerdem wird un ter Nr. 9 hinzugefugt: „Jede 
Partei, dio der kommunistischen Internationale anzu- 
gehoren wunscht, muB systema,tisch und beharrlicli eine

des politischen Kampfes in die Gewerkschaften hat 
den bisherigen groBen Unterschied zwisclien den 
Gewerkschaftszahlen und den Ziffern sozialistiseher 
Wiihler stark yerringert. Die Freien Gewerkschaften 
Deutsclilands stellen heute ein privates Organisations- 
problem dar, das nirgends, soweit ich sehen kann, 
seinesgleiehen hat.

Hier ist es daher auch, wo die Arbeiterschaft am 
unmittelbarsten und tiefsten, und zwar im Bereiche 
ihrer eigenen Angelegenlieiten, in die Probleme eines 
jeden Organisationswesens hineingezogen wird. Hier 
ist das Fuhrerproblem zu einer brennenden Frage 
innerhalb der Arbeiterschaft selbst geworden. Es ist 
nicht nur von groBem Interesse, sondern auch von 
groBter praktischer Tragweite, wie sie sieli mit ihm 
abfindet. Dabei wiederholt sich auf dem Boden der 
Demokratie, was wir auf dem Boden des Sozialismus 
bereits kennen gelernt haben. Wie die alte Lelire, 
die Marx vor zwei Mensehenaltern aus geschichtlich- 
begreiflichen Griinden entwiekelt hat, es der Arbeiter- 
schaft erscliwert hat, den Weg zu praktischen 
Losungen zu finden, so stellt sich auch hier der 
immer wieder aus der deutschen Grlindliehkeit 
hervorwachsende gelehrte Doktrinarismus, der 
Bucherwissen mit Lebensweisheit verwechselt, einer 
schopferischen Bealpolitik, wie sie die Zeit fordert, 
in den Weg. Die alte Lelire, die hier den Weg er- 
schwert, ist die Lelire Rousseaus, die seinerzeit unter 
dem unmittelbaren Eindruck der allgemeinen Ent- 
tausehung iiber den neuen englischen Parlamentaris- 
mus aufgestellt worden war6). Rousseau ist es 
gewesen, der Mitte des 18. Jahrhunderts auf dem 
Boden der kleinen Schweizer Republiken und voll 
Begeisterung fur die auf der wirtśchaftlichen Grund
lage des Sklaventums sich aufbauenden kleinen 
antiken Freistaaten den Gedanken der unmittelbaren 
Demokratie und vollen Yolkssouveriinitat entwiekelt, 
der in dem Satz miindet, daB der Einzelne in der

kommunistisohe Tiitigkei.t innerhalb der Gewerkschaften, 
der Arbeiter- und Betriebsrate, der Konsumgenossen- 
schaften und andorer Massonorganisationen der Arbeiter 
entfalten. Innerhalb dieser Organisationen ist es notig, 
kommunistisohe Zellen zu organisieren, die dureh an- 
dauernde und beharrliche Arbeit die Gowerkschafton 
usw. fiir die Sache desKommunismus gewinnen sollen. .

Wie diese Arbeit gedacht ist, geht yielleicht am 
beston aus der Anweisung hervor, die Lenin in seiner 
Schrift „D er Radikalismus, die K inderkrankheit des 
Kommunismus" m it den W orten erteilt h a t: „Slan muB 
es verstehen, wonn os notig ist, sogar List, Schlauheit, 
illegalo Methoden, Verschweigung der W ahrheit anzu- 
wenden, um nur in die Gswerkschaftsyerbilnde einzu- 
dringen, in ihnen zu bleiben, in ihnen kommunistischo 
Arbeit durchzufuhren.“

2) Es gibt eine ganze Reihe eigener syndikalistischer 
Organisationen, insbesondere im Bergbau, vor allem die 
Freie Vereinigung, die Bergarbeiterunion, die Arbeiter- 
union in Essen, Dusseldorf, Hamburg. Sie haben sich zur 
„Freien Arbeiterun;ón“ zusammengeschlossen.

3) Cr ispien ,  der F uhrer der Unabhangigen alten 
Schlages, hat es auf dem Hallei Parteitago ais „die Kern- 
frage“ bezoichnot, „ob die Arboiterrate organisiert werden 
sollen zur Sprengung der Gewerkschaften, oder ob sie ein 
Organ des IClassenkampfes sein sollten.

4) M etallarbeiterzeitung vom 8. Noyember 1919.
5) H a sb a c h :  Die parlamontarische Kabinettsregie-

rung, 1919, S. 97.
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Demokratie frei bleibe, weil er mir sich selbst gc- 
horche. Die durch das Volk ziehende Enttauschung 
iiber den neuen deutschen Parlanientarismus hat 
heute bei uns, wie vor anderthalb Jahrhunderten in 
Westeuropa, einen neuen fruchtbaren Boden fiir die 
alten Ideen geschaffen, obwohl inzwischen der 
iiberall entstandene GroBbetrieb die tatsachlichen 
Verhaltnisse von Grund aus umgestaltet hat.

Aber ohne Rucksicht auf diesen entscheidenden 
Unterschied sind aus ahnlichen psychologischen Be- 
dingungen wie friiher von selbst dicselben Ideen 
neu eiwachscn, und sie finden sich in neuer, nach 
dem Bedurfnis der Gcgenwart umgearbeiteter Auflage 
ara sorgsamsten und einseitigstcn ausgepragt in dem 
jiingst erschienenen Bticho von Koller „Das Massen- 
und Fiihrerproblem in den freien Gewerkschaften“ 
(Tiibingen 1920). Wer die geistigen Wandlungen im 
Gewerkscliaftswesen und die im AnschluB an sie 
entstandene Literatur aufmerksam verfolgt, kann 
kaum dar ii ber im Zweifel sein, daB auch in unserer 
Zeit das alte demokratische Grund problem, das in 
der franzosischen Reyolution wie ein Fluch der 
linfruchtbarkeit auf den Verhandlungen der National- 
versammlung lastete, in allen groBen O/ganisationen
— im Staat und in der Partei, in der Unternehmung 
und in der. Gewerkschaft — wieder wuchtig in den 
Yordergrund drangt. Zu ihm gilt es klar und scharf 
heute Stęllung zu nehmen.

Der Grundgedanke ist, wie schon angedeutet 
wurde, der, daB man, wenn man wirklich jcne viel- 
gcpriesene Rousseausche Freiheit sichern will, den 
Unterschied zwischen Einzelwillen und Gosamtwillen 
in einer Organisation beseitigen muB, und daB man 
das nur kann, indem man dem Einzelnen einen 
miiglichst weitgehenden EinfluB auf die Bildung des 
Gesamtwillens einraumt1).

In der Verfolgung dieses Gedankens ist Rousseau 
zur Folgerung gelangt, daB zur Wahrung der Freiheit 
aller alle Bjschlusse eigentlich einstimmig gefaBt 
werden miiBten. Aber aus praktischen Bedenken 
hat schon er diese Folgerung abgelehnt. Man begniigt 
sich allgemein mit dem Melirheitsprinzip, bei dem die 
Freiheit wenigstens quantitativ den Sieg davontragt, 
wobei es freilicli zweifelhaft bleibt, warum nur diese 
eine Einschrankung aus praktischen Griinden zu- 
lassig sein soli*). Wenn aber — so argumentiert man 
weiter — ein Gegensatz zwischen Einzelwille und 
Gesamtwille mogliclist verhindert werden soli, dann

J) IC ollor a. a. O. bemuht sich m it viel Seharfsinn, 
diesen Unterschied auf Kosten des Gedankens einer Re- 
prasentativ-Verfassung aus der Welt zu sehaffen. Aber 
er wirkt nicht uberzeugend. E r baut seine oft gewundenen 
Gedankengange auf z we i Annahmen auf, von dereń 
Riehtigkeit er keineswegs selbst fest uberzeugt zu sein 
scheint. Die erste Annahme kleidet er S. 5 in die W orte: 
„D as MaB seine3 (des Einzelnen) Unterworfenseins 
s c h e i n t  ( ) sich danaoh zu b3stimmen, in welchem Grade 
er diese Eigengesetzlichkeit (des Gesamtwillens) zu be- 
einflussen vermag.“  Dic zweite Annahme beruht auf 
dem Satze, daB die M ijoritatsentscheidung sich nicht nur 
Termóge ihrer groBeren Macht durchsetze, sondern auch 
„yermoge des ethisehen Gewiohts (?), das jeder Ansicht 
einer Mehrheit ais Forderung an eine Minderheit inne- 
zuwohnen s c h e i n t  ( ).“

s) K e ise n : Sozialismus und S taat. 1920.

muB er nicht nur einmal iiberwunden werden; dann 
muB sich der Einzelwille vidmehr immer von neuem 
beliitigen, sobaki tin solcher Gegensatz sich bildet. 
Das heiBt: jede Wahl und jeder BeschluB muB jeder- 
zeit abgeśindert werden konnen.

Diese Folgerung wird heute yiclfach vertreten. 
Richard Mii ller sagt z. B. in seiner Schrift „Was die 
Arbeiterrate sollen und wollen11: „Das Grundlegende 
ist, daB die Wahlen.nicht auf Zeit, sondern stets auf 
Widerruf trfolgen1'1).

Diese ganze doktrinaie Konstruktion beruht auf 
der Anschauung, daB in der wahren Demokratie der 
Wille des Volkes es sei, der herrsclien miisse. Er 
spreche deutlich aus den Einzelwillen. Moglichst 
oft miisse er daher in der Form von Abstimmungen 
zum Wort kommen. Mit Recht ist dem gegeniiber 
immer wieder eingewendet worden8), daB ein einheit- 
licher Wille sieli nur offenbaren konne, wenn er 
wirklich Vorhanden sei. Heute hcrrscht in allen Teilen 
des Volkes und insbesondere der ikbeiterschaft 
groBte Zerfahrenheit. Es ist eine mit der Wirklicli- 
keit in hoffnimgslosemWiderspruch stehende Illusion, 
anzunehmen, daB eine „Gleichheit des Wollens in 
der Masse“ vorhanden sei. Man darf auf eine solche 
bloBe Annahme eine Organisation nicht aufbauen.

Aber selbst wenn es einen einheitlichen Willen 
gabe, wurde er allein noch nicht viel ausrichten 
konnen. Denn iiberall im Leben kommt es nicht nur 
darauf an, Gutes zu wollen. Politik ist die Kunst 
des Moglichen. Will man sich nicht nur mit tonenden 
Worten und papiernen MaBregeln begniigen, dann 
irtuB dem guten Willen sich ein niichternes Urteil 
iiber das, was sich von dem Wiinschenswerten ver- 
wirklichen liiBt, und endlich die erprobte Kraft, das 
richtig Erkannte besonnen in die Tat umzusetzen, 
anschlieBen. Das alles wird von jener heute wieder 
aufgefi iscliten primitiven Form der demokratisclień 
Idee, die der politischen Erfalirung- vorausgeeilt ist, 
iibersehen.

In der praktischen Wirkliehkeit sieht das Problem 
ganz anders aus. Da muB man davon ausgehen, daB 
jede Organisation den Einzelnen ergiinzen soli, wo 
seine Sachkunde, Kraft und Zeit nicht ausreichen. Dem- 
nach liegt es also im Wesen der Organisation, einen 
andersartigen Willen ais den Willen des Einzelnen zu 
bilden. Sonst ist die Organisation ii berfliissig. Bedeutet 
Demokratie wiiklich das Ideał der Fubrerlosigkeit, 
dann genugt es, sich von Fali zu Fali zu verstiindigen. ,

Soli die Organisation ais solche gesichert werden, 
muB es also praktisch um etwas anderes sich handeln.

') Aehnlich ha t C r i sp i en  auf dem H aller Parteitage 
am 13. Oktober 1920 erk lart: „W ir wollen die Massen 
unm ittelbar zur Geltung kommen lassen. Sie sollen von 
unten aufbauen . . . Jeder Einzclno soli ein kritisch 
denkender Minscli werden, m it Verantwort!ichkeit an- 
gefullt gegeniiber der proletarisehen Masse. Soleh ein» 
Masse brauchen wir, die ist ak tir, die kann ihre Aufgabe 
erfullen im Klasssnkampf und nach Eroberung der poli 
tischen Macht.“ Vg). dio Berliner „F re iheit"  vom 
14. Oktober 1920.

•) Vgl. z. B. K r a f f t :  Die U. S. P. D. Ein Boitrag 
zur neueston sozialistischen Bewegung in Deutschlnnd. 
JahrbucherfurN ationalokonom ie und Statistik, III. Folga 
Bd. 59 (1920).
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Und das ist Zweierlei. Erstens darf der Zweck nicht 
seine Bedeutung fiir den Einzelnen einbiiLSen. Er 
muB in seiner Berechtigung und Wichtigkeit ihm 
stets klar vor der Seele stehen. Wenn das nicht der 
Fali ist, tragen leicht individuelle Sonderinteressen 
den Sieg iiber den Organisationszweck davon. Man 
muB also nicht den unfruchtbaren Versuch maclien, 
Einzelwillen und Gesamtwillen, die etwas Ver- 
schiedenes sein miissen, wenn die Organisation einen 
Sinn haben soli, zusammenzuschweiBen, sondern man 
muB beim Einzelnen das Gofiihl weeken und lebendig 
•erhalten, daB er einen Teil des groBen Ganzen bildet. 
Dieses Gefiihl kann sich nur dann entwickeln, wenn 
die Verbindung des Einzelnen mit der Organisation 
nicht nur etwas Zufalliges und schnell Voriiber- 
gehendes darstellt. Wer damit rechnen muB, jeder- 
.zeit aus Grunden, die nicht in seiner Person liegen, 
seine Stellung verlieren zu konnen, bei dem kann sich 
ein wirkliches Gefiihl der Zusammengehorigkeit nicht 
•entwickeln. Eine gewisse Garantie der Dauer muB 
■also gegeben sein, nicht nur im Interesse der Arbeiter 
und der Angestellten, sondern auch in dem des 
Unternehmens selber. Darum muB Bestimmungen, 
welche die bisherige Willkur in der Bcschaftigung 

. mildern, Bereclitigung zugesprochen werden. Aller- 
dings ist Vorsiclit bei ihnen geboten. Der Zweck 
des Unternehmens darf nicht ernstlich leiden, die 
Milderung nicht fiir den Unternehmer zur hemmenden 
Fessel werden. Aber der Grundsatz einer Zusammen- 
.arbeit auf langere Dauer sollte Anerkennung finden.

Es geniigt jedoch nicht, Arbeiter und Unter
nehmer auBedich enger miteinander zu'verkniipfen. 
Auch innerlich muB das geschehen. Der. Soldat wurde 
iiber das Heerwesen systematisch aufgeklart. In den 
Gewerkschaften hat es an Veranstaltungen nicht 

gefehlt, die Mitglieder zu unterrichten iiber die 
groBen Zwecke, die im gemeinsamen Interesse ver- 
folgt werden. In der Partei geschieht das fast im 
UebermaB. Nur in der Unternehmung ist selten eine 
■entsprechende Aufklarung geleistet worden. Man 
ibemulite sich kaum, den Arbeitern ein besseres Ver- 
standnis fiir die Lebensbedingungen des Batriebes, 
in dem sie tatig waren, zu yermitteln1). Dieses Ver- 
saumnis trifft nicht nur die Unternehmer, sondern 
auch die Arbeiterfuhrer. Von keiner Seite wurde 
-eine wirkliche Kenntnis des tatsachlichen Wirt- 
scliaftslebens und ein gesundes Gjfiihl fur. die Ge- 
meinsamkeit der Interessen yon Unternehmern und 
Arbeitern wachgerufen. Es war deshalb ein dringen- 
des Gebot, daB‘Vorkehrungen dafiir getroffen wurden, 
durch welche die Lebensfragen der Untcrnehmungen 
den Arbeitern zum BewuBtsein gebracht wurden. 
Nur in festcn Formen der Zusammenarbeit ist das

*) Vgl. S oh um ao he r :  Unternehm ertum und Sozia- 
lismus a. a. O., S. 24. H ier wird ausfuhrlioher dargelegt, 
wie die Organisation der Aktiengesellschaft eine verhang* 
nisvo!le Lueke in bezug auf dio Arbeiter aufwpist. Uebri- 
gens iat auf diese Lueke, die dem BewuStsein unserer 
Zeit zum groBen Teil entsohwundon war, schon von 
F o u r i e r  m it Nachdrtlck hingewiesen worden. E r sagt 
(O m res eompl tes, 1870, Bd. 2, S. 96): „L a conoentration 
aotionaire assoeie les ehefs e t non les ooop‘‘rateurs . . . 
■Si 1 o i prśtend do m e r  a la conoentration aotionaire le 
•titre d ’association, c’est prendre la formę pour le fond.“

moglich. Nur dadureh kann das erreicht werden, 
was Werner Siemens einmal als „das hochste Ziel 
der Organisationen" bezeichnet hat, daB sich nam- 
lich „im BewuBtsein der Arbeiter das eigene Interesse 
mit dem'des Gesehaftes identifiziere11.

Das ist die erste Aufgabe: der Zweck der Organi
sation muB lebendig gchalten werden, so daB Einzel- 
interessen ihn niclit uberwuchern. Sobald der Zweck 
seine Bedeutung fiir den Einzelnen einbiiBt oder auch 
nur vermeintlich einbiiBt, entstcht eine Gefahr fiir 
die Organisation, ob es sieli um den Staat, die Unter
nehmung, die Partei oder die Gewerkschaft handelt.

Ebenso entstelit eine Gefahr aber dann, wenn 
Zweifel erwachen, ob der Zweck wirksam verfolgt 
wird. Es muB also die Bildung des Gesamtwillens 
weniger dem Einzelwillen ais dem von ihnen ge- 
wollten Organisationszweck sorgfaltig angrpaBt wer
den. Die dunkle Eikenntnis dieser Notwendigkeit 
hat friih, wie ich schon andeutete, dazu gefiihrt, 
den Grundsatz der Ęinstimmigkeit aller Beschlusse, 
der allein jenem yielgeriihmten Freiheitsideal Rous- 
seaus entspricht, zu yerwerfen. Die Verfolgung des 
Organisationszweckes ware sonst kaum moglich ge- 
wesen. Wie wird sie aber positiy am meisten ge- 
fórdert? Die Bildung des Gesamtwillens wird dem 
Organisationszweck am besten entsprechen, wenn 
die Leitung der Organisation Mannern anyertraut 
wird; welche nach Anlage und Bildung und Lebens- 
erfaiirung besonders fiir diese Aufgabe befahigt sind 
und ihre Kraft und Zeit ihr ganz widmen und zum 
groBen Teil bereits gewidmet haben. Hat die Masse 
der Einzelnen ein wirkliches Verstandnis fiir den 
Organisationszweck, dann wird sie solchen Marmern 
ihr Vertrauen schenken. Dann wird das demo- 
kratische Prinzip, in dem heute noch so viele das 
Ideał der Fiihrerlosigkeit sehen, zum wirksamen 
Prinzip der Fuhrerauslese.

Ob es ais solehes sich bewahrt, hangt also von 
dem MaB an Verstandnis ab, das im Volke fiir die 
Zwecke der verschiedenen groBen Organisationen 
lebendig ist oder sich wecken laBt*). Im selben MaBe,. 
wie ein ausreiehendes Verstandnis fiir die Organi- 
sationszwecke fehlt, entsteht eine Gefahr des Ver- 
sagens, die schlieBlich nicht ohne schwerwiegende 
politische Folgen bleiben kann. Eine Politik der 
lllusion ist moglich, solange die Annahmen, auf die 
sie sich stiitzt, noch nicht durch Tatsachen wider- 
legt und korrigierende Kr&fte wirksam sind; sie 
muB einst zusamrnenbrechen, wenn bei ihrer un- 
gehemmten Entfaltung die Tatsachen dauernd im 
Widerspruch zu den Annahmen stehen. Wir sind 
daher heute nicht nur in einer Krisis des Sozialismus, 
sondern zugleich auch in einer Zeit der Erprobung 
der demokratischen VerheiBungen im GroBen.

Endlich kommt es aber nicht nur darauf an, daB 
die riciitigen Fiihrer erwiililt werden, sondern aueh

’) Das wird auch in Kreisen des Sozialismus immer 
m ehr eingesehen. Beck :  Wege und Ziele der Soziali- 
sierung, 1919, S.36, sagt z. B.: „Die Schaffung demokra- 
tischer Staatseinrichtungen hat das Vorhandensein einer 
gewissen Qualitat des Monschenmaterials zur Vorausset- 
zung, weil das demokratische Prinzip nótwendigderVerant- 
wortungsfahigkeit jedes Individuums m ehr unterstellt."

8



IgaeagwaaiaB^j

''tżTtlT,

Umschau,
Elektrische Reinigung von Hoehofengichtgtfs.
I a  der Arbcit „Elektrische Ausschcidung von festen 

und fliissigen Teilchen aus Gasen1'1) ist bereits voa Ver- 
suchen gesprochen,.die an zwei Stellen in Amerika durch- 
gefiihrt worden sind, um die Anwendung des elektrisehen 
łteinigungsverfahrens anf Hoehofengichtgas zu erproben. 
Nunmehr berichten in. H. G e l l e r t  und K. V. D a i r d  
iiber die E rrichtung derartiger Anlagen auf zwoi lloch-

Die Anlage bestelit aus dem die elektrisehen Vbr- 
richtungen zur Erzielung des geeigneten Stromes ent- . 
hal te rulon Gebaude und der eigentlichen Reinigungs- 
anlagc. Der Strora w ird dem Werksnctz — Dreipliasen- 
strom m it 2300 Yolfc — entnommen, in  zwei Trans- 
formatoren von je  25 KWA bei 60 Porioden trans- 
formiert und in  einem Gleichrichter umgeformfc. Leider 
fehlen genaue Ang&,bca iiber die Spannung des fiir die 
Reinigung in  Frage kommenden Stromes.

Die eigentlicho Reinigungsanlage besteht aus zwei. 
zylindrischen, oben und uriten koniach auslaufenden Rei- 
nigern, wie sie in  Abb. 1 und 2 dargestellt sind, dio ab- 
weehselnd gebraueht werden. Der zylindrische Teil be- 
sitzt eine Hohe von 11 m und eiaon Durchincsser von.

Abbildung 1. Behalter fur die elektrische Reinigung.

ofenwerken in  Amerika fiir den GroBbetrieb2). Die eine 
der beiden Anlagen is t auf dem Iiochofenwerk der 
American Manganese Mfg. Co., Dunbar, Pa., und befindet 
sich seifc einigen Mo na ten im Betrieb, die zweite, ahnlich 
gebaute, aber nur halb so leistungsfahige, is t auf einem 
Hochofenwerk in  Sheridan, Pa., errichtet worden. Ueber 
diese letztere sagt der Bericht jedoch nichts Niiheres; 
olles im folgenden Bericht Mitgeteilte bezieht sich auf 
dio Anlage in  Dunbar.

1) St. u. E. 1919, 13. Nov., S. 1377 ff.
2) The Iron Trade Review 1920, 15. .Jan., S. 213/7. 

D er Aufsatz ist nach einem Bericht bearbeitet, der der 
Versammlung der American Iron  and Steel Electrical 
Erigineers vom 1. November 1919 vorgelcgt worden ist.

Abbildung 2. BehUiter Kir die elektrische Kemigum;,

3,6 m. F iir den Zugang zu den Reinigern dienen vier 
Buhnen; von der zwcituntersten sind in  Abb. 1 erst die 
Stutzen zu sehen.

Dio unterste Biihne fiihrt dureli zwei diametral 
gegeniiberliegendo Tiiren zur unteren Isolationskammer. 
Die zweite, etwa in ein Viertel Hohe sich befindende, ge- 
w ahrt Zugang zu den unteren Enden der Kotten- 
elektroden (ais Ausstromelektroden sind Ketten ver- 
wendet) und den unteren Enden der Rohrenelektroden 
(Abscheideelektroden). Etwas iiber zwei Drittel Hohe be
findet sich die dritte  Biilme, von der ans dureh zwei 
Tiiren der Raum zu erreichen ist, in  den die oberen 
Enden der Elektroden miinden, und in dem sieh ferner- 
Łin die Riittelyorrichtung zum Loslosen des Staubes von 
den Abscheideelektroden und der Aufhangerahmen fu r
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darauf, daB der Vertraucnsmann der Gesamtheit 
ais Trager des Willens der Gesamtheit anerkannt 
werde. Er muB ais solcher seine eigene Ueberzeugung 
pflichtgemaB betatigen konnen und, wenn er das 
zugunsten des Ganzen und unter Bekampfung von 
Sonderinteressen tut, so wird er sein Tun auch 
jederzeit zu rechtfertigen in der Lage sein. Er darf 
nicht durch wechselnde Majoritaten und Laien- 
auflassungcn in der Bjtatigung seiner Ueberzeugung 
gelalimt werden. Ergibt sich aber auf die Dauer 
ein schwerer Gogensatz zu den Auftraggebern, dann 
bleibt nichts anderes iibrig, ais von der Leitung 
zuriickzutreten.

Solehe Fiihrung bringt zwar die Unterordnung 
unter einen fremden Willen, aber sio bleibt ertraglich, 
weil sie erstens freiwillig ubernommen worden ist, 
weil sie zweitens zeitlicli begrenzt ist, und weil sie

drittens die Erreichung des erstrebten Zieles am 
besten sichert. Nur auf dem Grunde einer solchen 
Auffassung der Demokratie, die niclit, wie die heute 
vielfach vcrbreitete, ausschlieBlich aus Biichern 
stammt, sondern die aus dem praktischen Leben 
groBer Demokratien geboren ist, laBt sich eine 
Wiederaufbautatigkeit des deutschen Volkes griinden. 
Fuhrerschaft konnen wir heute weniger entbehren 
denn je. Nie zuvor ist sie im wirtschaftlichen wie 
im politisclien Leben so notig gewesen. Nie zuvor 
war sie aber auch so schwierig. Mochten unserem 
schwer gepruften Volke die richtigen Fiihrer er- 
stehen, starkę und selbstlose Miinner, die es aus der 
Tiefe wieder emporfiihren zum Licht. Die gesunden 
Krafte. die noch immer lebendig sind in unserer 
Arbeiterschaft, mussen mitwirken, uns zu diesem. 
Ziele zu yerhelfen.
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die Elektrodcn befinden. Die vierte, oberste Biihne fiihrt 
in  die obere Isolationskammer. >

Die Rohrcnolektroden haben eine Lange von 3 ra 
und einen Durehmesser von 15 cm. Das zu reinigendo 
Gas wird unterhalb der oberen Rohrenenden zwischen 
die Rohren eingefiihrt und mufi in  don Zwischenraumen 
nach-unten gehen. H ier verblcibt ihm der oinzige Weg 
durch die Rohren nach oben, innerhalb dereń ca der 
elektrischen Reinigung unterworfen wird. Die erwahnta 
Zuleitung des sclimutzigeń Gases geschieht boi dem einen 
Behalter duroh ein Rohr von 1,2 m 0 ,  in  dem anderen 
durch zwei Rohr o voń je 0,9 m (j).. Auf diese Weise soli 
die zwookmaftigere A rt der Zufffhrung durch die Er- 
fahrung bestimmt werden, insbesondere hinsichtliph der 
Gasverteilung. Das gercinigte, Gas tr it t  aus den Elek- 
trodenrohren in  den dariiber befitidliohen Baum und 
•wird an der obersten Stelle de3 Rohligars abgefiitirt.

Etwa in halbcr Ilohe der Rohrenelektroden hangen 
dio KlopfŁanuner, die von aufton getiitigt werden, und 
dio in gewissen Zeitabstanden gegen dio Rohren schlagen, 
die an den betreffenden Stellon verstarkt sind. Der 
Staub sammelt sicjh im untersten Teil des Behalters und 
wird von dort von Zeit zu Zeit abgazogen.

Die Erfalirung hat gezeigt, dalS eine Feuahtigkeit 
von 40 bis 50 g jo m3 Gas fiir dio Reinigung am gua- 
stigsten is t; in zu troókcnos Gas wird zwcckmaliigerwoiso 
Wasser eingespritzt. Bei Einhaltung des giinstigsten 
Feuohtigkeitsgehalts soli dio Reinigung eine praktisch 
vollstandigo se'in; genauero Zalilen sind leidor nioht mit- 
geteilt, 08 Ist nur gesagt, dali der Roinheitagrhd stets 
besser ist ais 0,2 g/m 3.

Die Leistung betriigt 15 bis 20 KVA bei minutlidh 
1400 m* Gas. Beiini Erblasen von Roheiscn fiel ein Staub 
m it 7 'bis 9 o/o K 20 ;  fur Ferromangan wird ein Kali- 
gelialt von etwa 20 o/o erwartet. Naoh den gomaohten 
Mittoilungen werden duroh den Gewinn bcirn Vorkauf 
diesos K ali3 die Botriebskosten der Reinigungsanlago 
gedeokt. R. Durrer.

Die Entwicklung des elektrischen Lichtbogen-SchweiB- 
verfahrens in den letzten Jahren.

• Ein Bericlit yon Styl.-Sng. G. S c h u lz e 1) biotet des- 
halb besonderes Interesse, woil er neben allgemeinen Er- 
orterungen der elektrischen und metallurgischen Grund- 
lagen des Lichtbogen-SchweiByerfahrens wertvollo Er- 
fabrungsziffern aus der Prasis des Schiffbaues bringt.

Wie bereitś anliiCIioh einer fruheron Bosprechung in 
’ dieser Zeitschrift2) erw ahnt, h a t sich dio elektrische 

SchweiBung im amerikanischen und englisohen Schiffbau 
wiihrend des Krieges stark  ontwickelt. Daher ist < s nicht 
weiter verwunderlioh, daB die groBen Klassifikations- 
gesellschaften ihren bisherigen Widerstand aufgegeben 
und besondere Vorsehriften fiir die Ausfuhrung des Ver- 
fahrens ausgearbeitet haben. Die bedeutendste, der 
Britische Lloyd, h a t sich fiir don uberlappten StoB ent- 
schiedon und nach Schulze foigende Normen aufgestellt:

‘ , , KehlhohePlattensllŁrkc TJebeilappung der 3chwclBung
mm mm mm
10 56 7,0
15 63 9,5
20 ■ 69 12,0
25 75 12,5

Die SchweiBung reicht dabci von der Innenkante 
des StoBes bis zu einer Entfernung gloich der Blechdicko. 
U nter ICehlhohe ist das geringsto MaB yon der Innen- 
oder. anliegenden R ante bis zur Oberflache des StoBes zu 
Yerstehen. Wie Abb. 1 zoigt, fallt die SchweiBung bei 
dunnen P latten gewolbt oder nach der Bazeichnung des 
Britisohen Lloyd ,,voll“ aus, bei dickeren hohl. Volle 
SchweiBangen werden in mohreren Lagen naoheinander 
aufgebraoht; genugt eine SohweiBlage, so nenn t man sio 
„leicht". U nter „HeftschweiBung" versteht der Britische

1) T>er B etrieb ' 1920, Mai, S. 255/61.
St. u. E. 1Ł20, 2. Sept., S. 1177/83.

Lloyd eine unterbroohene SchweiBnaht, bei der dor Ab- 
stand der einzeinen SchweiBlangen von Mitte zu Mitte 
gleich der dreifaclien SohweiClange ist.

U nter teilwoiser Anlehnung an im Auslande bereits 
in Aufnahme gekommene Verfahrpn cmpfiehlt der Ver- 
fasser fiir die zeichnerische Darstollung von SehweiB- 
arbeiten die Sehaffung einlieitlicher, leichtverstandlicher 
Bcgriffe und Zeiohen, so z. B. fiir dio V-fórmige, einfach 
abgeschriigto SchweiBfugenherstellung „Vauen“, fur die 
doppelt abgoschragte „X en“ (boim StumpfstóB konnte 
man gleicherwoiso mit Rucksicht auf den Zwisohenraum 
„Uen“ sagen). Ferner werden bei der rorzubero tenden 
Ńormung Zeiohen vorgesohlagen fur dio vcrsch'edenen 
Ausfuhrungsartender SchweiBnahte, fiir d e Yorbore^tung 
deT Bleche, Starko und" Form der SchweiBung, Anzahl 
dor SohweiBlagen, Elektrodendurchmesser usw.

Bei Bespreohung d e r , elektrischen Grundlagcn des 
Verfahrens, die hinsichtHcli der zur Vei'wendung ge- 
langenden maschinellen Einriohtungen, Stromstarke- und 
Spannungsyerhaltnisso nichts Neues biotet, wird dio Ein- 
richtung von Kraftwagen zur Ausfuhrung von Schweifi- 
arbeiten erwahnt. Der Antriebmotor dos Wagens treibt 
beim SchweiBen die SchweiBdynamo. Ohno weiteros 
leuchtet ein, welche Yorteile eine soloho falirbare SchwciB- 
werkstatte besonders fur hochentwiekelte land- und 
forstwirtschaftlieho Bctriobe in industriearmen Gegenden

bieten muB, zumal wenn dio eigentlioho SchweiBeinrich- 
tung noch durch einige kleine Hilfsmasohinen, z. B. ProB- 
luftwerkzouge, Bohrmaschino und Drehbank erganzt 
wird.

Fiir dio Erorterung der metallurgischen Seite des Ver- 
fahrens ist dor EinfluB maBgebend, den die chemische 
Zusammensctzung des Elektrodenmateriales und dessen 
Veranderung wiihrend der SchweiBung auf die Festigkeits- 
eigenschaften der SchweiBnaht ausuben. Das Bsstrebon, 
die sehadlieho Einwirkung des aus der Luft aufgenommenen 
Sauerstoffcs und StickstoffeB nach Moglichkeit zu ver- 
ringern, h a t bekańntlich dazu gefuhrt, Elektroden zu ver- 
wenden, dio m it geeigneten Rcduktions- und FluBmitteln 
legiert oder umhiillt sind. Am meiston Erfolg h a t m an 
dabei anscheinond bei der Verhindorung der Sauerstoif- 
aufnahme gehabt, wiihrend bei der Bekampfung der 
Stickstoffaufnahme dieselben Schwierigkeiten obwalten, 
wio bei den eisonhuttentechnisohen Verfahren’). Dio 
Erorterung der vorschiedenen damit zusammenhangenden 
Fragen fiillt aus dem Rahmen dieses B erichtes'heraus; 
man kann sich nur dem Wunsche des Vcrfassers an- 
schlieBen, daB von berufener Seite einmal einschlagige 
umfassondo Versucho unter Benutzung aller wissenschaft- 
lichen Hilfsmittel angestellt werden mogen.

Erwahnenswert sind die Werto, dio m it clektrisch 
geschweiBten Stiiben bei Daueryersuchen festgestellt 
wurden. Boi einem solchen Ermudungsyersuoh belastete 
Kjollberg einen einseitig eingespannten, sich drchonden 
Stab durćh eine am freien Ende m it Hilfe eines Kugel- 
lagers aufgehangte Laśt derart, daB die Beanspruchung

i) Es werden Stickstoffgehalte aus der SchweiBnaht 
von 0,095 und 0,098 % angefuhrt, also durchschnittlich 
die achtfache Menge yon dem in Konyerterstahl und.dio 
30—lOfacho von dem in M artinstahl ais normal anzu- 
sehenden Gehalt. Es muB angenommen werden, daB 
dieser hohe Gehalt auf die Einwirkung des Lichtbogens 
auf das vermut!ich in Gasform ubergehende Eisen zuruck-
zufuhren ist. Ber Berichtersiatlcr.



66 Stahl und Eisen. Umschau. 41. Jahrg. N r. 2.

auf das Quadratmillimcter Querschnittsflache 17,5 kg 
betrug, ohne daB sioh nach 5 000 000 Umdrehungen ein 
Bruch einstellte.
^ Auf der Germaniawerft wurde dor gleiche Versuch 

m it einem gleichen elektrisch geschweiCten Stab von 
25 mm ($) boi nur 10 kg/mm! Beanspruchung ausgefuhrt, 
der abor sohon nach 2 000 000 Umdrehungen veraagte. 
Dagegen wies ein autogen geschweiBter Stab unter all- 
mahlich gesteigerter Last folgende Ergebnisse auf:

5 200 000 Umdrehungen m it 10 kg/mma
5 300 000 „  „  12
1)00 000 „  „ 13
1 600 000 .. „  14

Erat danaoh erfolgte der Bruch. Das Ergebnis ist 
um so bcmerkonawerter, ais der Stab wahrend der letzten 
Versuohstage' geschlagen hatte.

Die Besprechung der Wirtschaftliohkeit des Ver- 
fahrons fuhrt den Verfasser ebcnfalls zu einem Vergleich 
zwisehen olektrischer Liohtbogen- und AutogensohweiBung. 
Eine auf der Germaniawerft ausgefuhrte Vergleichs- 
seliweiBung an zwei Soewassertanks von 1500 mm Liinge, 
600 111111 Dtirchmesser und 6 mm W andstarke fuhrte zu 
folgendon Ergebnissen bei 15,41 m gesamter SohweiB- 
lange:

A utogeno  Schw eiB ung:
Lolin 17 s t x 2,40 .................. =  40,80 Jl
Sauerstoff 12,6 ms x 1,75 . . . . =  22,05 Jl
Azetylen 10,8 m a x 10,00 . . . . =  108,00 Jl
SohweiBdraht 6 kg x 2,00 . . . . =  12.00 Jl

182,85 Ji
E le k tr is c h e  Sohw eiB ung:

Dolin 16 s t x 2,40 ..................=  38,40 M
Strom 80 KWst X 0,30 =  24,00 M
SchweiBdraht 7,5 kg X 7,20 . . . =  54,00 Jl
Nachstemmen 2 s t X 2,40 . . . . =  4.80 Jl

121,20 Jl
Beim Naohwalzen der Mantel riB der elektrisch 

gesohweiBto an drei Stellen der Nalit auf etwa 10 cm 
leiolit auf. Bei dor Wasserdruekprobe leckte der elektrisch 
gesohweiBto Behalter in geringem MaBe und muBte naoh- 
gestemmt worden, wiihrend der autogen geschweiBte 
dielit bliob. Dagegen hatten sich die Bodon des autogen 
gesehweiBten starker geworfen ais die des elektrisch ge- 
scliweiBlen.

Wie man siohfc, werden die hoheren Kosten der 
AutogenscliweiBung, die ubrigens von stark  schwankenden 
Faktoren beeinfluBt werden, durch die groBere Sicherheit 
wettgemaoht. Immerhin wird man da, wo die Festigkeit 
eine geringere Rolle spielt, der elektrischen SohweiBung 
aus wirtsoliaftlichen Grunden den Vorzug geben. Zu ahn- 
liohen Ergebnissen fuhrt die Botrachtung yon Versuchs- 
werten, die Kjellborg wiedergibt:

Piattendlcke

mm

SchwelB-
gCHChłrin-
diffkelt

m/sł

Yergleichswerte der Gesamt* 
koaten j e  LUnfceneinheit

Elektrisch Autogen

1,6 6,1 2,1 1,8
3,2 4.9 3.1 4,7
M 3,0 7.1 13,1
9,5 2,0 12,3 36,1

12,7 1,3 19,8 v ie l  h o h e r
19,0 0 6 41,7.
25,4 0,43 61,3 ił

Auch diese Worte sind naturlioh durch die ortlichen Ver- 
hiiltniase stark  beeinfluBt und konnen daher keine all- 
gemeine Gultigkeit. beanspruchen.

SehlieBlioh seien noch zum Vergleieh die beim elek
trischen SohweiBsn eines Leichters festgestellten anteil- 
maBigen ICosten herangezogen, die betrugen: 

fur die Elektroden . . . . 59 %
fur den Strom .....................20 %
fur die L o h n e ....................21 %

Augenscheinlich sind dabei sehr teure, umkleidete Elek
troden zur Verwendung gekommen.

Der vom Verfasser zum Schlusso scines Aufsatzea 
geauBerten Ansicht, daB bei der V.Tgleichung der vor- 
sohiedenen SchweiByerfahren vor allem die durch dio 
Gesehiekliohkeit und Erfahrung des SchweilJers bedingto 
Gute und Zuverlassigkeit der SchweiBung maBgebend sein 
muB, ist naeh Lago der Verhaltnisse nur beizupflioliten.

K Aleerbar.h.

Ueber elastlsche Nachwlrkung und elastische Hysteresls 
bel Metallen.'

U nterw irft man einen festen Kórper einer clastisclien 
Deformation unter dem EinfluB einer aulSercu K raft, " 
so erreicht die Formanderung nicht sofort naeh Beginn 
der Wirkung der K raft iiiren endgiiltigen, der Krnffc 
entspreclienden Wert, sondern naoh einer anliingliclion, 
sich schnell einstellendon Deformation findet ein lang- 
sames Weitersteigen derselben statt, das allinithlich 
schwachcr und schwachcr wird. Umgekehrt geht nach 
Aufhoren der Wirkung der iiuBercn K raft die elastische 
Deformation nicht sofort auf Nuli zuriick, sondern es 
Yerbleibt ein Deformationsrest, der langsam abklingend 
auf Nuli zuriiekgeht.

F iir diese ais „elastisohe Nachwirkung“ bekannte Er- 
soheinung hat H. v. W a r t e n b e r g  im Jahre 1918 
eine Theorie entwickelt, die von dem Mechanismua 
dieser Ersoheinung eine ansehauliche Vorstellung gibt1). 
v. Wartenberg stiitzt sioh dabei auf den von ihm experi- 
mentell an Zink und Wolfram erhraeliten Nachweis, dalS 
elastische Nacliwirkung bei Drahten, dio aus einem ein- 
zigen Kristall bestehen, nicht beobachtet werden kann, 
dali diese Ersoheinung vielmehr den Aufbau des Ver- 
suchskorpers aus zahlreichen Kristallindividuen zur Vor- 
aussetzung hat. In  einem solchen Kristallkonglomerati 
werden schón weit unterhalb seiner Elaatizitiitsgrenza 
einzelne Kristalle, die eine besonders giinstige kristallo- 
graphisehe Eiohtung fur den Angriff der K raft haben, 
plastische Formanderung unter Gleitfliichenbildung or- 
leiden. Nach Aufhoren der auBeren K raft hat der 
Korper das Bestreben, seine urspriingliehe Gestalt wieder 
anzunehmen. Ilierbei muli auch die Formanderung der 
plastisoh deformierten Kristallite durch die elaatischon 
Krafto der unverschobenen ruokgiingig gemacht werden. 
Unter der Annahme, dali die3 unter Ueberwindung _von 
Reibungskraften liings der Gleitebenen gesehieht, hat 
v. W artenberg den fiir die Reibung iiblichen Ansatz ge
macht, daB die Geschwindigkeit der treibenden K raft 
proportional ist.

G. M a s i n g  2) erhebt gegen diese Auffassung einen 
gewiohtigen Einwand. Die Anrahme v. V> ai tenherg-.ł, dali 
die Verschiebung der Iiristallteile langs einer Gleitebene 
nach den gleichen Gesetzen wie langs einer freien Ober- 
flSehe vor sich geht, wiirde zu der Folięerung fiihren, 
daB in einem Kristalliten mit Gleitflaohen die Elastizitiits- 
grenzeauf Nuli gesnnken ist. Fiir ein weitgehend defor- 
miertes Metali, in dem nioht versehobene Kristallite nicht 
mehr vorhanden sein wurden, muBte dann ebenfalls dio 
Elantizitatsgrenze auf Nuli gesunken sein, was m it der 
Erfahrung im Widerspruch steht.

Masing begegnet dieser Schwierigkeit durch eine 
Abanderung obigen Ansatzes. Niclit der Gesamtkraft, 
sondern nur ihrem UeberschuB uber einen. Mindestwert
— dio Elastizitatsgrenzo — soli die Formiinderungs- 
geschwindigkeit proportional sein. Dann ist zu folgern, 
daB beim Aufhoren der aulieren K raft die Formanderung 
infolge der elastischen Nachwirkung nicht auf Nuli 
zuruckgehen darf, sondern da (i eine gewisse Rest- 
deformation — „elastische Hysteresis“ — verbleiben 
muB. Masing fuhrt eine Reihe von Beobaclitungsergob- 
nissen an, aus denen auf das Vorhandensein einer solchen 
Restdeformation in der Tat zu schlieBen ist.

Fiir die Frage der Definition der Elastizitatsgrenzo 
von Metallen und ihrer experimentellen Festlegung sind

Verh. d. D. Phys. Gea. 20, 1918', S. 113; a. St. u. E . 
1918, S. 1187.

2) Z. f. Metalikunde 1920, 1. Febr., S. 33/43.
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folgendo Satze aus dem SchluGkapitcl des Aufsatzes von 
Masing von Belang:

„Mit der Eingliederang' d jr  elasdschen Hysteresia 
in dio Theorie von H. v. Wartenberg eind die Er- 
scheinungen der elastisohen Naehwirkung definiti? aus 
dem elastisohen. in das plastisebe Deformationsgebiet ge- 
riickt. Beidfe Erscheinungen sind miteinander grundsatz- 
lich ycrkniipft. Eine Deformation, bei der elastisehe 
Naehwirkung beobaohtet wird, ist keine elastisehe mehr, 
da sio ja eine bleibendo Aenderung hinterliiBt. Auch bei 
fjuasiisotropen Metallkorpern darf dahingegen bei ge* 
riiigen Deformationen, bei denen auch der am giinstigsten 
gplagerte K ristallit nicht iiber seino Elastizitatsgrenze 
liinuuH deformiert wird, weder elastisehe Naehwirkung 
noeli elastisehe Hysteresis auftreten. Dieses wiirde bis 
zur „wahren" Elastizitatsgrenze hinauf gelten. Bei 
quasiisotropcn Korpern liegt dieses Gcbiet vermutlich 
weifc unterflalb der DeforniationsgroBon, welehe der pra- 
zisen Bcobaehtung zuganglich sind. Doshalb sind die an 
einem quasiisotropen Metallkbrper beobachteten Er- 
schoinungen niemals rein elastischer N atur; deshalb hat 
dio iibliehe „Elastizitatsgrenze" nur eine konventionelle 
Bedeutung, und deshalb atoBt ihre genaue Definition und 
Bostimmung aul bo g.oCo Schwierigkeiten.“

F. Kórber.

Aus Fachvereitien.

Zahlentafel 2. Y e r s n c h s o r g e b n i s s e .

Iron and Steel Institute.
(Fortsetatmg von Seite 1678.)

F. Rogers berichtete uber 

Sprodlgkelt von Chromnickelstahl und anderen Stahlen.
Der erste Teil dieser Mitteilung wurde auf der 

llei-bstversammlung 1919, der zweite auf der Friihjahrs- 
Yorsammlung 1920 vorgetragen. Wiihrend der erste Teil 
ollgemeine Ergebnisse und SchluBfolgerungen bringt, fol- 
gen im zweiten Teil die zahlemnaBigen Ergebnisse der 
Iferbsćhlag- und Hartepriifungen, Angaben iiber die Zu
sammensetzung, Abmessungen und Warmebehandlung der 
Vcrsuchsstabe sowio Temperaturkurven und Angaben iiber 
dio dafiir benutzten Einrichtungen.

Unter Sprodigkeit ist die ais „AnlaBsprodigkeit" be- 
zcichnete Eigensehaft gewisser geharteter Stiihle verstan- 
dori, duroh lang-ames Abkiihlen von der AnlaBtemperatur 
eanon groBen Teil ihrer Kerbschlagfestigkcit einzubuCen1). 
Nach Rogers’ Versuchen zeigen folgende Stahle diese Er- 
schcinung: Chromnickelstahl, Kohlcnstoffstahl m it 0,20 
bis 0,40 o/o C, Nickelstahl, Chromvanadinstahl.

Die Zusammensetzung der untersuchten Stahle gibt 
Zuhlentafel 1. Die Warmebehandlung erfolgte an Walz- 
stiiben v o n f twa 12,5 mm [J], aus denen die Proben heraus- 
gearbeitefc- wurden.

Zahlentafel 1. A n a ly s e n .

Stalli C Si Mn P S NI Cr V
Nr. % % % % % % % %

1 0 ,1 5 >1,011 0 ,4 3 0 ,10 2 0 ,0 7 5 __ __
2 0 ,2 5 0 ,0 3 0 0 ,6 7 0 ,' 9 0 0 ,1 1 0 __ - ■ __
3 0 ,4 0 ,0 3 2 0,68 0 ,0 7 0 0 ,0 8 0 __ __ __
4 0 ,9 0 0 ,0 6 0 0 ,5 5 0 ,0 3 8 0 ,0 3 2 __ __ __
ii 1 ,40 0 ,1 8 5 0 ,5 8 0 /  9  J 0 ,0 10 __ __ __
6 0 ,4 0 — — __ __ 3 ,5 __
7 0 ,2 5 0 ,1 7 4 0 ,6 0 0 ,0 4 2 0 ,0 3 7 2 ,7 2 0 ,5 5 _
8 0 ,3 0 0 ,1 7 -; 0 ,7 3 0 ,0 3 4 0 ,0 3 3 3 ,3 0 ,7 3 __
9 0,29 0,-20 0,72 0,042 0,057 3,3 0,75 __

10 0,24 0,148 0,43 0,029 0,022 3,45 0,95 __
1 1 0,30 0,17 0,54 0,038 0,043 3,5 1 ,5 7 __
12 0 ,4 5 0 ,1 9 0 ,8 3 0 ,0 3 7 0 ,0 4 6 1 ,3 4 0 ,1 7
13 0 ,5 1 0 ,9 8 0 ,3 2 0 ,0 1 8 0 ,0 2 5 — 0 ,6 7 —

Stahl

Nr.
Hartung 

° c

Anlasecn

»C

Schlag
arbeit in 

mkg

Bri-
nell-

harte

roh gewalzt 6,4 716
650 W 3,5 125
650 L 4,6 112

770 W 650 W 9,7 148
770 W 650 L 11,2 114

1 770 Oel 650 W 10,4 125
770 Oel 650 L 10,2 119
870 Oel 610 W 10,0 141
870 Oel 610 L 6,2 ; 10,1 131
900 Oel 650 W 11,2 138
900 Oel 650 L 11,1 125

2 855 Oel 650 W 13,6 190
855 Oel 650 L 2,1 179

3 835 Oel 650 W 10,7 200
835 Oel 650 L 2,8 192

4 770 W 650 W 0,9 242
770 W 650 L 1,0 214

5 770 W 650 W 0,2 268
770 W 650 L 0,3 242

g 830 Oel 600 W 6,1 302
830 Oel 600 L 2,3 269
800 Oel 600 W 8,6 285

7 800 Oel 600L(3°/min.) 3,5 264
800 Oel 600 L 1,7 —

8 800 Oel 600 W 5,7 321
800 Oel 600 L 1,7 293

10 800 Oel 600 W 7,3 278
800 Oel 600 L 1,5 258

11 825 Luft 620 W 3,5 332
825 Luft 620 L 1,1 302

12 800 Oel 620 W 6,6 332
800 Oel 620 L 1,7 298

13 800 Oel 600 W 1,5
800 Oel 600 L 2,1 —

Yon diesen 13 Stahlen zeigen alle die AnlaBsprodig- 
* e itm it Ausnahme yon Nr. 1,4, 5 und 13 (Zahlentafel 2).

ł ) Vgl. auch St. u. E. 1920, 12. Aug„ S. 1086.

W =  abgesehrerkt in Wasser yon 10°; Oel=abgeschreckt 
in Oel von 40°; Luft =  abgekiihlt an der Luft; L  =  lang- 
Bam abgekiihlt, 1 /min.

Die Schlagversuche wurden m it dem Izod-Pendel- 
sehlagwerk von 16,58 mkg Fallmoment mit einseitig ein- 
geklemmter Probe ausgefiihrt. Der Probenąuerschnitt 
war vermutlich 10 X 10 mm mit 2 mm tiefem Spitz- 
kerb von 45° Kerbwinkel und 1/4 mm Abrundungsradius. 
Dio in FuBpfund angegebenen Werte sind wahrscheLnlich 
abgelesene (also auf 0,8 cm2 Querschnitt bezogene) 
Schlagarbeiten. Sie wurden naoh der Umrechnungszahl
1 mkg =  7,23 FuBpfund in mkg umgerechnet. Die Un- 
terschiede in  der Sehlagfestigkeit, die erhalten wurden, 
je  nachdem yon der Anlalitemperatur in Wasser oder 
langsam (1 o/min) abgekiihlt wurde, sind sehr auffiillig, 
besonders fiir die Stahle 2 und 3, da bei Kohlenstoff- 
stahlen ein solches Verhalten bisher nicht bekannt ist. 
(Ueber die AnlaBsprodigkeit der Chromnickelstahle 
bringt R .H . G r e a y e s i n  einer gleichzeitigen Veroffent- 
lichung, auf die hiermit verwiesen sei1), weiteres aus- 
giebiges Materiał). Der Stahl Nr. 9, der in Zahlentafel 2 
fehlt, zeigt ebenfalls AnlaBsprodigkeit, wie aus Zahlen
tafel 3 hervorgeht, die zugleich den EinfluB des Ver- 
arbeitungsgrades aaf die Schlagarbeit erkennen lśififc. 
Ferner findet sich hier der Nachweis, daB vorangegangene 
H artung Vorbedingung fu r das Auftreten der AnlaB
sprodigkeit ist. Der Verfasser formuliert seine Ergeb
nisse folgendermaBen: „Chromnickel- (und einige andere)

i)  YgL St. u. E. 1920, 22. Juli, S. 984.
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Stahlo sind fiiliig, hohere Sclilagfestigkcit bel rk-htdger, 
und niedrigero bei falscher Behandlung anzunehmen.
1. wenn das Herstellungsverfahrcn eine verhaltnisniaBig 
starko Warmverarbeitung mit sieli braehte, 2. besonders 
nach einer Hartebehandlung."

Zahlentafel 3. Y e r s u c h e  m i t  S t  a h 1 N  r. 9.

Yerarbeitung
ITUrtu ng Anlassen Schlag-

arbeifc
Brinell-

hBrte
0 C "O in mkg

Auf 50 mm [J] 
Yorgeschmiedei1) —

600 W
1,5
2,1

302
251

__ 600 L 2,1 228
800 Oel 600 W 2,8 302
800 Oel 600 L 0,6 281

1050 Oel 600 W 2,8 302
1050 Oel 600 L 0,3 281
1100 L 600 W 2,3 202
1100 L 600 L 1,0 199

Torgeschmiedet
1,7 348und gewalzt ---

-- - 600 W 4,8 294
__ 600 L 4,9 269

800 Oel 600 W 6,4 310

” 800 Oel 60o L 1,4 290

Versuche, die Stahle dadurch in den ziihen ycrgiiteten 
Zustand zu bringen, daB sie aus dom Iliirteofen in  ein 
Bleibad von 600 bis 660° gebracht und von da aus in 
Wasser abgeschrcckt wurden, hatten koinen Erfolg.

Auffiillig sind die in den beideu Zahlentafeln 2 und 3 
enthaltenen Ergcbnisse der Iiiirteprufung. Dio schnell ab- 
gekiihlte Probe ist-stets um 10 bis 40 Brinelleinheiten 
hiirter ais die lang3am erkalteto. Dioses Ergebnis dient 
dem Verfasser zu folgender Erkliirung der AnlaBsprodig- 
keit: Bereits unterhalb des Aer Punktes beginneu sich die 
Karbide aufzulSsen, so daB boi etwa 600® neben freien 
Karbiden eine niedrig konzentrierte feste Losung vor- 
handen ist, die dureh Absehrecken fisiert werden kann 
und dem Stahl eine hohere Zahigkeit verleiht, ais wenn 
sie , dureh langsame Abkiihlung vollstiindig zerfallen ist. 
Eine weitero Stutze seiner Annahme sieht der V erfasser 
in dcm Verlauf von Erwarmungskurvon, dio sich unter
halb des AerPunktes nach derjenigen Seite krummen, 
die einer Wiirmeabsorption entspricht. (Boi diesen nach 
der Differentialmetliode ausgefuhrten Versuchon ist die 
Yerwendung einer drahtsparendon Kombination beider 
Thermoelemente mit gemeinsamer Riickleitung zu er- 
wiihnen.) Hieraus wird auf einen unter Wiirmeabsorption 
ver!aufendfen LS ung vo gang ges:hlo3sen. Da aber die 
gegliihten Stahle keinen Unterschied in der Schlag- 
festigkeit bei langsamer uud sohneller Abkiihlung auf- 
weisen, muB.Verfasser weiterhin annehmen, daB dio Bil
dung, der festen Losung unter Aet infolge der geringen 
'He-,vegliohke.it der Molekule nur bei selir feiner Yerteilung 
der Karbide, wie sie nach dem H arten vorhahden ist, ein- 
tr itt. Der Yorgang beim Anlassen der gehiirteten Stahle 
,waro also folgender: bis etwa 400° Ausschoidung der 
Karbide in submikroskopiScher Form, oberhalb etwa 450° 
teilweise. Wiederauflo3ung. Beim Abkiihlen von 450°, ob. 
schnell oder langsam, erhśilt man daher den sproden 
Zustand.

Die sieli an den Bericht amsehlieftende Erorterung 
wendet ach  fast oin-stimm ig gegen diese Deutung der 
Ver3uchsergebnis3e. '

Dr. H. Scliottky.
Der Bericht von H . E . W r i g h t ,  Middlesborough,

iiber
chemlsche und W armehaushaltsfragen des prak- 

tischen Hocholenbetriebes
beiwegte sich auf ausgetrśtóieą Pladen. H ierhin gehoren 
besonders die Erorterungan der Beziehungon zwischen C, 
CO, COo und Fe O b a  yerschiedeneu Temperaturen, bei 
normalem und gestor tem Gang, die Wechselbeziehungen

i)  Die Proben wurden aus diesen Stiiben vor der 
Warmebehandlung in der richtigen Starkę ausgeschnitten.

zwischen den Gasen und dem Gichtgut sowie einige Be- 
rcchnungen iiber Wiirmehaushalte. Letzteren liegt die 
Beobachtung zugrunde, daB ais hoehste Feslstellung beim 
Kokshochofen von 844 kg C 295 kg je t  Eisen zu C02 ver- 
brannt wurden, ais niedrig3ter W ert wurden von 635 kg 
Holzkohle oder 524 kg C aber 200 kg C je t  Eisen zu C02 
verbrannt. Der Belrag de3 zu Kohlen-aure yerbrannten 
Kohlenstoffs wird beherrscht von der Hohe der Verun- 
reinigungen von Brennstoff und Erz, der Vcrbrennlich- 
keit des Brennstoffs und der Hohe der im Molier gebun- 
denen Kohlensaure, so daB der Kohlensauregolialt der 
Gichtgase nicht in allem Fiiilen der Gradmesser der Wirt- 
schaftliehkeit ist. Die Ergebnisse scheinon sich nur auf 
den Betrieb auf einander ahnliche Eisensorten zu be- 
ziehen, sonst wurde der EinfluB des Koksyerbrauches auf 
die Zusammensctzung der Gichigaso bei den yersehie- 
denen Roheisensorten Erwiihnung vcrdient haben. Ein 
ais neu ausgogebener Reduktionsvcr3uch m it regenerier- 
tem Giclitgas ar. versehiedenon Erzen zeitigte die fiir uns 
bekaimten Ergebnisse der unterschied.ichen Reduzierung. 
Wichtdg auch fu r deutsche Verhiiltnisso ist der Ilinweis 
auf dio betriichtliche Brennstoffvergeudung, die dureh 
hohen Schwefel- und Aschegehalt dea Kokses und Armut 
des Eisensteins getriebon wird. Kohlen- wie Erzberg- 
leute miissen die Gangart aus den Hodiofenrohstoffen 
aussclialten. Dio Gichtgase werden nutzbringender in 
Gichtgasmascliinen anstatt unter Dampfke3seln verbrannŁ 
Von der Windtrocknung bis zu 80 o/0 der in unserea Brei
ten in der L uft enthaltenen Feuchtigkeit wird falsclilicli 
dieselbe Koksersparnis crreehnot, die sich darcli die Er- 
hohung der' W indtemperatur um 1000 errcielien lieBe. 
Das Vorkommnis, daB aus dem Kern eines aus einer Blas- 
form herausgezogenen groBeren Stiieke3 Rubio-Erz das 
Wasser noch nicht ausgetrieben war, Terleitet zu dem 
SehluB, dafi der Betrag, den die Erzfeuchtigkeit zu dem 
Wasserstoffgehalt der Gichtgase stellt, groBer sei ais 
der dureh die Zcrsetzung der Luftfcuchtigkeit einge- 
braehte. Es soi also richtiger, Erz anstatt L u ft zu troek- 
n0u. Nach' dem Stiirzen eines liangenden Ofens soli 
der Wasserstoffgehalt des Gichtgase3 auf 6,3 °/o und
9,2 o/o gestiegen sein. Dieser hohe Wasserstoffgehalt soli 
einen moglichen Grund fiir die sogenannten Hochofen- 
explosionen abgeben, da bei troekenem Erz noch keine 
solche beobachtet sei. Die Reaktion I-I 2 -f- Fe O =  
Fe +  H 20 , ist aber ais endotherm im Hochofeu un- 
moglich, und die Erscheinungen beim Giehtensturz sind 
dureh1 nieehanisclie Vorgiingo gcniigsnd erklart. Die Rolle, 
die Kalk und Mangan bei der Entschwefelung spielen, ist 
nicht ganz klar erkannt, und 03 wird dio Regel gegeben, 
daB 1 1/2 o/o Mangan beim basischen Eison empfehlens- 
w ert sind, don Schwefel unter 0,1 o/o zu halteu. Bei 
einer Erorterung der Stellung dor Tonerde _ in der 
Sehlacke und ilirer mehr oder wonigor yermeintlichen 
Unarten wird eine Cleveland-Sohlacke nu t 25 o/o Al 2 O3,
7 o/o Mg O, und 33 o/0 Ca O m it einer Hamatit-Schlaeke 
m it 16 0/0 Al 2 0 3, 4 0/0 Mg O und 43 o/0 Ca O bei glei- 
chem Kieselsauregelialt vergliclien, einer kia ren Stollung- 
nahme aber ausgewiehen und der billige R at erteilt, eine 
dem Ofengang zutriig i;he S.Macke zu fuhrsn. Ueber die 
ganze oder teilweise Ersetzung der Gebliiseluft dureh 
Sauer3toff ist sachlicher schon vor dem Institute 1913 
beriehtet worden. Es wundert deshalb doppelt, zu lesen, 
daB leider der Gebrauch de3 Sauerstoffs e3 nicht mog
lich maehe, au3 einer Warmeeinheit zwei zu madhjn, und 
daB die Warnie d »  auf 830 0 erhitzten Stickstoffj dom 
Ofen yerloren gehe, Eine auf die -ein Grunde aufgebaute 
Wiirmebilanz is t natiirlich wertlos. Der Stickstoff ist 
unter allen Umstiinden Ballast, und es ist vergessen wor
den, daB selbst der 800 o- heifie Stickstoff, bekaimtlieli 
keine goringe Menge, auf die Ofontemperatur noch er- 
hitzt werden muB. Wenn auch ein Teil dieser Warme 
wieder dem sinkenden Gichtgut mitgeteilt wird, so w irkt 
die Stickstoffmemge im Sinne einer Erniedrigung der 
G este ll-Tem peratur., Bei don 1913 mitgeteilten Ergeb- 
nissen der Versuehe in  Ougróe-Marihaye soli bei 22,5 
bis 22,8 0/0 Sauerstoff der Gebliiseluft die Erzeugung 
bei geringer Koksersparnis um 12 0/0 .gertregeri seln bei 
sehr heifiem Ofengang, ein Fingerzeig, daB die Anwen-
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dung der Lindeluft bei Sondereisenofen von Erfolg sein 
kann. Die Gichtgase werden gleichzeitig reieher und 
-von hoherem Haizwert, wenn auch ihre Menge abnimmt.

$ipl.'3ng. H. Lent.

Patentberieht.
D eu tsch e  P aten tan m eld u n gen Ł).

13. Januar 1921.
KI. 10a, Gr. 17, Sch 51 117. Vorrichtung zum 

Loschen und Verladen von Koks. Wilhelm Schondeling, 
Essen, Alfredstr. 89,

KI. 18a, Gr. G, S 51 982. Zubringerwagen fiir die 
Beschickungskubel von Hochofenaufzugen. Sociótó 
■d’Etudes e t de Construetions Mćtallurgiąues, Paris.

KI. 18 b, Gr. 3, E  21 897. Verfahren zur Vor- 
wiirmung von Schrott u. dgL fiir Martinofen durch dereń 
Abhitze. Ludwig Eisenbeis, Saarbrucken, Hohonzollern- 
strafie 154.

KI. 21 h, Gr. 6, A 33 096. Elektrischer Ofen zur 
Durchfiihrting chemisclier Reaktionen. Armour Fer- 
tilizer Works, Chicago.

KI. 21h, Gr. 11, S 52 795. Schmelzofen m it solbst- 
tiitiger Elektrod eneinsteilung. Scovill Mapufacturing 
Company, W aterburg, V. St. v. A.

KI. 21 h, Gr. 12, E  22 370. Yorrichtung zur elck- 
trischen VerschweiBung von zwel ICorpcrn. The Electric 
Eailway Iraprovement Company, Clevo'.and, V. St. v. A.

KI. 2-tc, Gr. 1, J  19 215. Ofenanlage, bestehend aus 
sehichtweise befcriebenen Muffelgliihofen. K. E. V. Jo- 
hansson, Kvarnliag.;n-Vcxis, Sjhw<.den.

.17. Januar 1921.
KI. 12 e, Gr. 2, D 37 236. Gasreiniger m it schutt- 

Łarer, im Kreislauf gefiihrter Filtermasse. Dortmunder 
Vulkan Akt. Ges., Dortmund.

KI. 12 e, Gr. 2, L  50 395. Yorriehfcung zum elektri
schen Ausscheiden von Schwebestoffen aus Gasen, T!he 
Lodge Fume Company Limited, Birmingham, England.

KI. 18a, Gr. 10, W  55 425. Ycrfanren zur Nutzbar- 
maehung von hochprozentigein Ferro-Silizium fiir Gicfie- 
rei- und Huttenbetriebe. SDipl.-Sitg. Eduard Wachter,

- Stuttgart-Cannstatfc, Teckstr. 35.
KI. 31 o, Gr. 1, F  41 497. Verfahren zur Herstellung 

von Kernen fiir GieBereien. Chemische Fabriken Worms 
Akt.-Ges., F rankfurt a. M.

DeutbChe Gebrauchsm ustereintragungen.
17. Januar 1921.

KI. 12i, Nr. 763 600. Einrichtung zum Auffangol 
d e r  Abgase aus Eisenstainrostofen zwecks Verarbeitung 
derselben zu sehwefliger Siiure. W. Weber & Co., Gesell- 
schaft fu r Bergbau, Industrie & Bahnbau, Wiesbaden.

KI. 241, Nr. 763 399. Kohlenstaubfeuerung. Ma- 
aclilnenbau A.-G. Balcke Abt. Moll, Neubeckum i. W.

KI. 241, N r. 763 400. Yorriditung zur Zufiilirung 
■eines Kohlen- und Luftgemisehes zu Kohlenstaubfeue- 
rungen. Maschinenbau A.-G. Balcke Abt. Moll, Neu
beckum i. W,

KI. 241, Nr. 763 424. BrennTtoffspeisceinrichtung 
fiir Kohlenstaubfeuerungen m it Einrichtung zur Trock- 
nung' der Kohle und oiner Zerkleinerungsyorrichtung. 

■ Aug. Farner, Oberdornaeli, Schweiz.
KI. 31 c, N r. 763 571. Źus-ammenlegbarer Hohlkorper 

zum Herstellen von Hohlriiumen zwischen Kern und Gufi- 
stiiek. Louis Schrefeld, Chemnitz, Heinrich-Beck-Str. 49.

KI. 31 c, Nr. 763 650. Giefiform fu r Topf- und 
Deekelgriffe. Hugo. Sechelmann, Neuenrade i. W,

D eu tsch e  Reichspatente.
KI. 18 b, Nr. 305106, vom 6. Oktobei 1917. Jo se f 

D ee lie sne  in  E ise n b e rg , R h e in p f. Verjahren zur 
Herstellung von silizierlem Eisen oder Stahl unter Erspamis 

. an teuren Silizium- und Manganuerbindungen.
ł )  DieAnmeldungen liegen von dem angegebenenTage 

an  wahrend zweier Monate fiir jedermann zut Einsicht 
und Einsprucherhebung im Patentamte zu B e r l in  aus.

€

t t

Silikate und basische Verbindungen werden in fein 
yerteiltem Zustandc in den Stra-hl des flussigen Eisens in 
Gegenwart von Kohlenstoff eingefulirt. Das Silizium 
wird hierbei reduziert und vom Eisen aufgenommen. 
E nthalt das Eisen keinen oder nur ungenugenden Kohlen
stoff, so wird cr zugleich mit don vorgenannten Zuschlagen 
in den Eisenstrahl eingefuhrt. In  gleiolier Weise wird m it 
Manganverbindungen verfahren.

KI. 49 g, Nr. 320 077, vom
19. Februar 1911. H e n ry  
S ta n b r id g e  u n d  Jo s e p h  
A lb e r t  H ill in  S h e ff ie ld , 
E n g la n d . V er jahren zur Be- 
festigung eines Metallfutters 
im  Hohlraum eines Geschosses 
(Oranate).

Das Metallfutter a  wird 
in den Hohlraum des Ge- 
schosses dicht anliegend ein- 
gefuhrt, erforderlichenfalls 
unter Zwischenschaltungeines 
die Warnie schlecht leitenden 
Futters. Sodann werdon der 
Rand der GeschoCoffnung 

und der R and der Futtcroffnung zusammen durch 
konzentrische Pressung nach innen gebogen.

KI. 18 a , Nr. 320 426, 
vom 12. Mai 1914. W arm e- 
V e r w e r t u n g B  • G esell- 
s c h a f t  m .b. H .in S ie m e n s -  
s t a d t  b. B erlin . Lujtvor- 
tearmer aus Róhren.

Um den Wiirmeaustausch 
iiber die ganze Hcizflache 
gleichmaBig zu verteilen, ist 
der DurchfluGąuersehnittfur 
das um dieBohren a flieBcnde 
Medium durch einen żweiten, 
die Rohren eng umBchlieCen- 
den Inncnm antel b, der mehr- 
teilig sein kann, verkleinert.

KI. 18 b, Nr. 320 427,
vom 3. Juli 1913. V ic to r 
S to b ie  in  S h e ff ie ld , E n g 
la n d . Verfahren zum Ver- 
bessern ton Roheisen. 

r ~ Das Roheisen wird in einem elektrischen Ofen der 
Einwirkung eines eisenfreien Zuschlagcs (Kohle, Ferro- 
silizium oder ein anderes Reduktionsmittel) unter Zugabe 
von Kalkstein unterworfen. Es soli hierdurch ein sehr 
festes und dichtkorniges Roheisen erzeugt werden, das 
praktisch dem kalt erblasenen Eisen sehr iihnlich ist.

KI. 18 c, Nr. 320 581, vom  21. Januar 1914. T he  
W h a rra d  E n g in e e r in g  C o m p an y  L td . in  R e d -

d i ta h ,  G ro B b ritan - 
’3T n ien . Vorrichiung zum  

Anlassen oder War- 
rnen kleiner Stahlgegen- 
stdnde, wie Nadeln, 
Angelhaken, Federn, 
Schrauben.

Zum Anlassen der 
Waren dient ein von 
einem beheizbaren 
Mantel b  umgebener 
Behalter a, der in dem 
Gestell c sowohl kipp- 
bar ais auch um seine 
Langsachse drehbar 
gelagert ist. E r ist- 
m it einem R ohr d 
verbunden, das den 
Heizbrenner en thalt 
und das Schnecken- 
rad  e trag t, das von, 

der Schneckenwelle f in Drehung yersetz.t wird. Der Be
halter a besitzt einen abnelimbaren Deckel g.
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KI. 4 9 f, Nr. 315 277, vom 30. April 1918. F aęo n - 
e is e n -W a lz w e rk  L. M a n n s ta e d t & Cie. A ct.-G es. 
und  H ugo B an sen  in  T ro isd o rf . Warm-
ojen jur bolzenjórmige Werkstucke o. dgl.; in welchem die 
W erlcstUclce liegend der Flammenrichtung enlgegengefUhrt 
teerden.

Der Warmofon besitzt einen senkrechten, yorne 
offenen Hoizsehaoht a, dossen Vorderseite durch die in 
der ubor Rollen c gefuhrten endlosen K ette b bestehenden

Fórdoryorrichtung’ befestigten feuerfesten Steine^d ge- 
bildot und seitlich abgeschlossen wird. Die Steine d 
eind auf ihrer Vorderseite m it Lochern yerselien, in welche 
dio zu orhitzenden Bolzen bei e eingesteckt werden. Sie 
tre ten  dann oben in den Heizschacht a  ein, wandcrn in 
ihm nach unten und fallen unten  von selbst aus den 
Steinon d heraus auf die Rutsche f. Die Hcizgase einer 
seitlich liegendon Feuerung tre ten  durch Oeffnungen g 
ein und yerlassen den Ofen bei h. Die Tranęportyorrich- 
iung b, c, d ist zweckmaBig ausfahrbar.

KI. 31 b, Nr. 315 759, vom 5. August 1917. M aschi- 
n e n fa b r ik  G u s ta y  Z im m e rm a n n  in  D u sse ld o rf-  
R a tli. Hydraidische Wendeplaltenformmaschim, bei der 
die PrepvorriclUung mil der Wendeplatle verbunden isl.

Dor Kolben des unm ittelbar m it der W endeplatte a 
verbundenen Zylinders b betatigt nicht nur in der Druck-

richtung nach unten den auf der obcren Seite der Wende- 
platto befindlichen PreChohn c, sondern in der andern 
Druckrichtung dio Abhebestifto d fu r den Form kasten e, 
m it denen er durch eine yerschiebbare P latte  f gekuppelt 
werden kann.

KI. 21 h, Nr. 315 886, vom 22. Januar 1918. W ilhelm  
G ru u d h o fe r  in  W illich . Einrichtung zum Anztigen 
eines beuorstehenden Stahldurchbruches bei elektrischen. 
Induklionsójtn.

In geringcm Abstande vom auGeren Kuhlmantel sind 
in einer bcstimmten Entfernung von einander in dem 
Ofenfutter Metallrohrchen eingesetzt, dio oben aus dem 
F u tter herausragen. Is t die Rinno bis zu einem der

Rohrehen abgenutzt, so wird dieses durch den hinzu* 
tretenden Stahl geschmolzcn und zeigt dies beim Hinein- 
sehen oder Eintauchen eines DrahteB an.

KI. 31 b, Nr. 315 760, vom 14. Juni 1917. H ein z  
P e te r  G u tts m a n n  in  E b e rsw a ld e . Elekłromagnetiack 
angetriebene RiiUdjormmaschine.

Die zu beiden Soitcn des Tisches f liegendon Elektro* 
magnete wirken nicht unm ittelbar auf die Ruttelplatto b 
ein, sondern auf einen Kolben c. Dieser ubortriigt seine

Bcwegung unter Vermittlung der angeschlóssencn Fliissig- 
keit a auf die R uttclplatte b. Ein groBer R uttclhub 
kann bei kleinom Hub des Kolbens c durch geeigncto 
Durchmesser der beiden Kolben c und d erreicht werdon. 
e ist ein Kolben zum Aendern des Hubes des Kolbens o 
und zur Deckung von Fiussfckeitsyerlusten.

KI. 7 a, Nr. 315 868, vom 4 Mat 191?. M aso n in en - 
f a b r ik  S ack , G. m. b. H., in D u s s e ld o r f -R a th . 
Róllgang mit zwisehen den Rollen herausstehender versenk- 
barer Scheidewand.

Die von unten in die Auslaufrinne b zwisehen de» 
Forderrollen a eingreifende Scheidewand c ist in senk- 
rechter Richtung yerschiebbar auf unrunden Scheiben d  
der Welle e der Ucbcrhebeyorrichtung gelagert. Durch 
diese wird sie yollkommen senkrecht und gleichmaBig 
gehoben und gesenkt.

KI. 18 a, Nr. 315 989. vom 26. April 1918. M ag n e t- 
W erk  G. m. b. H. E ise n a c h  in  E ise n a c h . Verjahren 
zur Herstellung von Briketts aus MetaUspanen u. dgl. durch 
Hei/Spressung.

Die Erhitzung der Metallspane u. dgl. zur Ver- 
nichtung ihrer Elastizitat wird in der PreBform selbst 
m ittels durch die Spane hindurohgeschickter oder in> 
ihnen erregter elektrischer Strome bewirkt.

KI. 18 b, Nr. 316 027, vom 21. Januar 1916. T hyssen .
& Co. A k t.-G es . in  M u lhe im , R u h r, u n d  D r. 
F r ie d r ic h  T h o m as in  M u lhe im , R u h r-S ty ru m . 
Ver jahren des ganzen oder leilweisen Roheisenersatzes durch 
Koks o. dgl. beim Schrottschmelzen im Martinofen.

Der Koks o. dgl. wird vor Beiner Verwendung m it  
einem ihn vor dem Vei;brennen schutzenden, yerschlack- 
baren Ueberzug aus ICalkmilch, Gipsbrei, Wasserglas o. dgl. 
yersehen.

KI. 12 e, Nr. 318 772, yom 11. Februar 1919. D r. 
H e rm a n n  P u n in g  in  M u n s te r, W estf. Ver/ahren 
zur elektrischen Reinigung staubhaltiger Gase.

Das zu reinigende Gas wird ontweder dauernd oder 
zeitweilig m it solcher Geschwindigkeit durch die Elek- 
trisierungsraume gefuhrt, daB es die auf den Elektrodca 
abgelagerten Staubmengen losreiBt und m it sich fort- 
fuhrt, worauf sie dann in Raumen m it geringerer Gas* 
geschwindigkeit zur Abscheidung gelangen. Durch di& 
Elektrisierung werden die yorher fein yerteilten Staub- 
teilchen zu Flocken zusammengeballt, dio leichter aus- 
zuscheiden sind.
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Statistisc.hes.
Die Kohlenfórderung des Ruhrgebletes im Dezember 1920.

Nach den endgiiltigen Feststellungen des Bergbau- 
Vereins, Essen, belief sich die Kohlenforderung des Ober- 
berpm tsbezirks Dortmund (einschliefilich der links- 
rheinisehen Zechen) im Monat D e z e m b e r  1920 auf 
insgcsamt 8 236 267 t  gegen 8 031 711 t  im Vormonat nnd
8 117 178 t  ini Oktober 1920. Wenn auch die Ge^amt- 
forderung wii-derum eine geringe Zunahme zu verzeichnen 
hatte, so b'ieb sio doch a r b o i t s t a g l i c h  gegen- 
fiber dem Ergebnis des Vormonats zuriick. Und zwar 
betrug sie bei 25l/t Arbeitstagen im Dezember (241/4 im 
Novoinber) nur 326 189 t  gogon 331 205 t  im Vormdnat.
— Dio G o s a m t f o r d e r u n g  d e s  R u h r g e b i e -  
t e s  i m  J a h r e  1920 stellto sioh danach auf rd. 
88,25 Mili, t  gegen rd. 70,95 Mili. t  im Vorjahre und rd. 
114,55 Mili. t  im Jahre 1913. Die Forderung hat also 
gcgoniiber dem Jahre 1919 eine betraohtliche Zunahmo 
aufzuwpisen, bleibt aber hinter der Loistung des letzten 
Friedensjahros um etwa 26,30 Mili. t zuriieŁ. — Dio Z a h 1 
d e r B e r g a r b o i t o r  hat sich von Ende Noyember bis 
Endo Dezember 1920 weiter um 5450 vermehrt; Ende De- 
z ero ber wurden 532798 Bergarbedter beschiiftigt. An K oks 
wurden im B:'rieht<monat 1881558 (Noyember 1820879) t  
and an PreCkohle 321 949 (333 976) t  hergestellt.

Italiens Bergwerks- und Eisenindustrie Im Jahre 1919.
Nach der kiirzlich veroffentlichten amtlichen Stafci- 

stik „Riyista doi sernzio minerario"1) wurden im 
Jahre 1919 in  Italien gefordert bzw. erzeugt:

1918 1919
Eisenerz . . . 693 872 456 587
Mansanhaltiges Eisenerz . . 805 68
M an g an erz ............................... 31 896 30 841
Kupforerz , . 82 302 16 653
S ohw ofelk ies........................... 482 060 372 474
Steinkohlo, Braunkohle usw. 2171 397 1 239 442
H iittenkoks 262515 302 737

An Stein- und Braunkohle sowio Koks wurden Lm 
Jahre 1919 6226451 t  gegen 5840922 t  im Yorjalire und 
5 037 497 t  im Jahre 1917 e i n g e f i i h r t .

Der durchschnittliche E i s e n g e h a l t  d e r  ge -  
f o r d e T t e n  E i s e n e r z e  bolief sieli auf 47,91 (i. V. 
48,88) o/o. An Bauxit wurden 2972 (7789) t  gewonnen.

An R o h e i s e n  wurden im Jahre 1919 insgeeamt 
239 710 (i. V. 313 576) t  erzeugt. Davon entfielen auf:

1918 1919
t  t

K oksroheieen ............................  244110 198 825
ITolzkohlenrohedsen . . . .  7 578 I I  828
E lektro-R oheken ...........................................  61 588 29 057

Die Gesamterzeugung a n S t a h l b l o o k e n  u n d  
G u l S s t u c k e n  belief sioh auf 731 823 (992 523) t, 
davon waren 692 577 (931 535) t  Blocke und 39 246 
(60 988) t  StahlgulJstiicke. Getrennt nach den Herstel-

Blocke aus: 1918 1919

Siomens-Martin-Stahl . 884 038 672 595
' Be«semerstahl . . . . __
Elektrostahl . . . 46 878 64 982
Tiegelsfcahl . . . . 619

GuBstiicke aus:
Siemens-Martin-Stahl . . 31 719 13 034
Bessemerstahl . . . . 253 300
Kleinbessemereistahl . 1500 2 070'
TiegelguBstahl . . .. . 2 430 __
Elektrostahl . . t 25 086 28 842

Ferner wurden erzeugt:
Ferrosilizium . . . . 11 776 6142
Ferromangan und Si-Mn-

Eisen . 7 923 8 960
Ferrowolfram . . . . 55
Ferrochrom 224 62

Australiens Bergbau und Eisenindustrie in den Jahren 
1913 bis 1919.

Ueber dio Entwicklung des australischen Bergbau- 
und Huttenwesens ist an dieser Stelle bereits des ofteren 
beriehtet worden >). E rst wahrend des Krieges erfuhr 
die Eisenindustrie emo naehhaltige Forderung, um der 
Ggfahr der Abhangigkedt vom Auslande zu begegnen. Die 
im Jahre 1915 gegriindeten B r o k e n - I I  i 1 1-S t a h 1- 
w e r  k e z. B, beschaftigen jetzt etwa 4500 Arbeiter und 
verfugen uber zwei Hochofen m it je 500 t  und einen 
dritten mit 100 t  taglioher Leistungsfiihigkeit, ferner 
sieben Martinofen, eine StahlgieBerci zum GuB schwerer 
Stucke, ein kontinuierliches Drahtwalzwerk und Anlagen 
zur Herstellung von Schiffsblochen. Die E k s b a n k -  
W e r  k o verfiigen iiber zwei Hochofen und ein neues- 
grofies Stahl- und Walzwerk zur Erzeugung von Handels- 
eisen, Eisenbahnzeug und Rohren. Der Bau weiterer 
Stahlwerke ist geplant.

Gefordert bzw. erzeugt2) wurden im australischen 
Staatenbund:

Steinkohie Koks Eisenerz Itoheisen Stali!
t . t t t t

1913 12 614 830 302 933 92 163 47 308 13 826
1914 12 646 073 309 677 183 678 76 352 24 811
1915 11 590 000 424 437 442 854 77 356 63 349
1916 9 857 355 444 588 346 543 128 616 110 144
1917 10 406 174 462 876 501 677 149 778 153 266
1918 11 200 0003) 618 228 . 221 4880
1919 • 431 569 457 2C0’) 248 920*) 188 480s>

Eisen- und Manganerzfórderjmg in Tunis.
In  Tunis wurde wahrend der Jahre 1914 bis 1919- 

an Eisen- und Manganerz gefordert6) :
Im  Ja li rc  E isenerz  M anganerz  Im  J a h re  E iie n e rz  Slanganerz- 

t t  t
537 637 — 1917
301 858 1483 1918
508 950 2059 1919

1914
1915
1916

615 653 
462 302 
366 220

t
3912

1334

Japans AuBenhandel im Jahre 1919.
In  Japan wurden im Jahro 1919 711 200 t  Kohle ein- 

gefuhrt gegen 774 192 t  im Jahre 1918 und 718 312 t  im 
Torhergehendon Jahro6). Dio Ausfuhr stellte sich in> 
Berdchtsjahre auf 2 033 016 t  gegen 2 214 880 t  und 
2 835 656 t  in den beiden vorhergehendon Jahren. An 
Stabeisen, Grób- und Feinblechen wurden im Jahre 19 i 
26 636 t  gegen 26 823 t  im Vorjahre bzw. 14 435 t  im 
Jahre 1917 ausgefiihrt. Die E i n f u h r  an Eisen und 
Stahl wahrend der Jahro 1917 bis 1919 ist aus folgender 
Zusammenstellung ersichtlich:

1917 1918 1919

E is e n e rz ........................... 299 615 363 814 626 022
S c h r c t t ........................... 70 344 121 377 45 933
R oheisen .......................... 234 108 2Ł6 898 285 428
Rohstablblooko . . . . 2 009 9 343 11 893
Stab- und Form eisen. 199 220 267 914 192 451
W a lz d ra h t ...................... 25 576 33 250 37 993
R ohren.................. ... 27 384 34 813 31 859
Grob- und Feinbleche . 301 C81 161 986 243 131
WeiBbleche . . . . . . 27 062 S9 178 37 635

9 508 16 584 16 436
Soh ienen .......................... 51 485 67 770 122 268
Verzinkter D raht . . . 18 745 21 342 25 165

ł ) La Metallurgia Italiana 1920, 31. Okt., S. 547/9.

I t i i

1) St. u. E. 1919, 20. Marz, S. 309/10; 7.Aug„ S.924.
2) Comitś des Forges do France 1920, Bulletin 

Nr. 3553.
3) Geschatzt.
4) Alleinige Erzeugung der Brokon-Hill- und Eks- 

bank-Werke.
6) Alleinige Erzeugung der Broken-Hill-Werke.
•)  I r . Coal Tr. Bev. 1921, 14. Jam., S. 47.
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GroBbritanniens AuBenhandel Im Jahre 1920.

Minerale bzw. Enengnlsse

Kise nerze, einschl. m a n g a n h a l t ig e r ...................... s .
..........................................................................
S teinkohlenkoks..................................................................
Steinkohlenbriketta . . ...........................

Altoiaen. ............................... ..........................■
Roheisen einsehl. Eerromangan und Ferrosilizium . .
E isen g u B ...............................................................................
StahlguB und Sonderstahl . ................................... ....  •
..........................................................................
Stahlschmiedestucke . . . ............................................
SchweiBeisen (S tab-, Winkel-, P ro f i l - ) ......................
Stahlstabe, Winkel und P r o f i l e .................. ....
Gegenstande aus GuBeisen, nicht besond. benannt
R o h s ta h lb lo c k o ..................................................................
Vorgewalzte Blocke, K nuppel und Platinen . . . 
Brammen und WeiBblechbrammen . . . . . . .
Trager ....................................'......................... .....................
Schienen ...............................................................................
Schienenstuhle. Sohwelłen, Lasohen u s w . ..................
H a d sa tz e ...................... .........................................................
Hadreifen. A o h sen .............................................................
Sonstiges Eisenbahnm aterial, n ieht besond. benannt
Bleche nicht unter */, Z o l l ............................................

Desgl. unter */8 Z o l l .....................................................
Verzinkto usw. B le c h e ......................
Schwarz bleche zum Verzinnen . . ...........................
WeiBbleche ............................................ ..............................
P a n z e rp la tto n .......................... .................................. ....  .
W alzdrah t...............................................................................
D rah t und D ra h te rz e u g n is s e ...................... ....
D rahtstifte und andere S o r te n ........................................
Niigol, Holzacftrauben, N i e t e n ....................................
Sohiauben und M u t i e r n ........................................
Baudeisen und R ohrenstreifon........................................
Rohron und Rohrenverbindungen aus SohweiBeisen

Desgl. aus G uB eisen ............................... ......................
Ket ten, Anker, K a b e l .....................................................
Bettstellen und Teile davon . ...........................  . .
Kiiohengosohirr. em ailliert und nichtomailliert . . . 
Erzeugnisse aus Eisen und Stahl, n icht bes. benannt

Insgesamt Eisen- und S tah lw aren ...............................
Im  W erte v o n ................................................................. £

Einfohr Austuhi

Januar bis Dezember
1920 1919 1920 1919

tona zu 1016 kg

6 500 911 
3 671

860

5 200 696 
- 772

325

2 310 
24 931 853 

1 672 931 
2258 111

435 704 112 352 45 353
230 425 163 461 579 455

6 579 282 1 116
6 372 488 14 413

686 94 77
595 62 1 053

90 809 32 648 58 975
54 828 38 971 363 864
— — 26 536

7 427 2 596 951
252 643 70 967 8 692

36 193 2 641 1 642
12 696 30 98 085
14 406 9 498 134 556

— — 60 684
10 — 37 S76

760 3 30 277
3 742 — 48 588

175 072 12 328 198 851 
138 100

— — 411 301
— 36311

— 353 017
_ — 15
54 853 50 840 —

28 895 16 535 126 032
46 17S 30 461 —

4 536 1 793 27 442
4 944 5 524 23 606

32 922 43 969 56 521
15 425 13 136 126 204

6 371 1 616 100 441
— —  - 31 052
— — 14 753

7 196 3 042 23 217
13 961 8 277 ■ 119 522

1543 228 
33 258 159

621 614 
12 327 183

3 298 578 
129 547 248

2364 
35 249 568 

1509 010 
1708 015

29 389, 
356 985 

399 
171 
39 

1 017 
36 614 

249 585 
23 012 

1 454 
23 435 

152 
38 662 

125 638 
21 574
19 879 
23 945 
27 099

238 570 
133 297 
185 939 
32 511 

289 462 
83

58 551

20 852 
12 687- 
47 716 
94 159 
53 831 
27 452

6 032 
9 049 

72 989
2 262 232 

64 729 705

W irtschaftUche Rundschau.

D ie  e is e n -  und m£tallverarbeitende  
Industrie im Jahre 1920.

Eiir die eisen- und metallverarbeitende Industrie 
w ar das Jah r 1920 fast durchweg ein Jah r des w irt
schaftlichen Riickschrittes1). Der ITauptgrund war der 
stetige K o  h l e n i u  a n g e  1, der auf die W i r k u n g  
d e s  S p a - A b k o m m e n s  zuriickzufiihren ist. Dazu 
kamen Verkehwschwierigkeiten, dereń Ursache wieder im 
Kohlenmangel liegt, und Streiks. Besonders stark wur
den  im letzten Yierteljahre diejonigen BetrLebe dureli 
den Breimstoffmangel beeintrachtigt, die auf hochwertige 
Kohlen angewiesen sind. M it dem Kohlenmangel H and 
in  Hand ging ein M a n g e l  a n R o h s t o f f e n ,  dereń 
Boschaffung zu Anfang de3 Jahrea durch die łiolien Preise 
-der GroBeisenindustrie erschwert wurde. Ais dann im 
zweiten Vierteljahre die Eisenpreise zuriickgingen, war 
infolgo der Absatz3chwieiigkeitcn der Bedarf an Roh- 
stoffeu an sich geringer, so dail dio btaiotigten Mengen"

i )  Mittcilungen aus dem ReichswirtschaftsmLniste- 
rium 1921, 14. Januar.

miihelos beschafft werden konnten, bis gegen Ende des 
Jahres auf verscliiedenen Gebieten infolge der auch auf 
der Groiieisenindustrie lastenden Kohlennot erneuter Roh- 
stoffmangel eintrat.

Zur R e g e l u n g  d e r  A u s -  u n d  E i n f u h r  
wurden im Laufe des Jahres Auiienhandelsstellon in Form 
von Selbsiverwaltung.sk6rpern gegriindet, in  denen Vcr- 
tre ter der Industrie, des Handels und der Verbraucher, 
Arbeitgebfer und Arbeitnehmer zusammen arbeiten. Der 
Auslandsabsatz war im Anfango des Jahres im ganzen 
befriedigend, m it dem Steigen der Mark sotzte jedoch 
ein Riiekgang im Auftragseingang aus dom Auslande oin. 
Ais im August der Riiekgang der deutschen Valuta erneut 
fiihlbar wurde, konnte man auf eine Neubelebiing des ; 
AuCenhandelsverkohrs hoffesn; dodh blieb die tatsiichlidhe 
W irkung weit hinter den Erwartungen zuriiek. Die Ab- 
satzstockung betrug immer noch in don meisten Indu- 
strien mehr ais 50 o/o gegeniiber dem Geschaft in don Vor- 
monaten. Dieser Saehlage wurdo durch ErmaBigung oder 
Aufhebung der Ausfuhrabgabe fiir die meisten Erzeug
nisse Rechnung getragen. Wenin In den einzelnen Indu- 
striezweigen das Ausfuhrgesdiaft zeitweise einigermaOen 
befriedigend war, so hatten fast alle Gebieto nu r oiaion 
ganz u n b e d e u t e n d e n  I n l a n d s a b s a t z  auf- 
zuweisen, da die schlechten geldlidien Yerhaltnisse im
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Inland imd dio stetigo Erwartung ein-cs Preissturzes 
ICaufkraft und Kauflust lahmten. Um wcnigstens einigor- 
maBen dio Betriebo im Gango zu erhaiton, wurdoa die 
Erzeugnisao auf Lager genommon. In  don hohen Anfor- 
derungen, dio die3es Y erfahren an dio K apitalkraft der 
Werke stellte, fanden dio mehr und mehr sich geltend 
maelienden ZusanimenschlufibestrebujLgon der Werke teil- 
weise ihro Grundlage. Noben dcrartigen Bestrebungen 
au f h  o r  i  z o n  t a l  e r  Grundlage machton sieh auch 
soleho in  v e r  jt i k a 1 e r  Riehtung bemerkbar, vor allem 
zwischen weiterverarbeitender und GroBolsenkidustrie 
zwecks Sieherung der Rohstoffbelieferung’. Trotz aller 
Notmaflnahmen konnten Betriebscinsohrankungen und 
-stillegungen nicht umgangen werden.

So sahen sidi dio eisen- und metallverarboitende 
Industrie am Endo des Jahres in  einer wenig giinstigon 
Lage, die sieh u. a. namentlich fiir dio Fahrzeugimdustrie 
•sowio die Kleineisen- und Giefiereiindustrie zu oinor gc- 
fahrlichen Notlage steigern kamn.

Fiir dio einzelnen Zweigo ergibt sidi naehstehendes 
B ild :

G ie f t  c r e i o n :  Dio Industrie sudite dem Zuriick- 
■gelion des Absatzes durd i eino erheblidho Proisermiifii- 
■gun.g zu steuarn. Eine loidite Bolobung do? daniedor- 
liegenden Auslandsgesdiiiftos tra t im Septombcr ein, dooh 
blieb die Beoohaftigung nach wio vor niclit goniigend. 
Fortlaufend vcrschlechterte sieli die Zufuhr von Roli- 
stoffen, namentlidi von Gufibruch, dio zusammen mit der 
■mangelha.ften Kohlcn.beiiefcrung in  vielsn Betriebon zu 
Arboitseinschriiilkungen fiihrte.

E i s e n -  u n d  S t  a  h  1 e r  z e u g n i s s e : F iir die 
■erste Ilśilfto des Jalires waren keino unbefriedigendan 
Merkmale, abgeselien von der mangelhaften Rohstoff- 
'bolioferiwig dor GroBcisemindustde, zu .verzeLdmen. Im 
August ernob sich untór dor Wirku ng des Spa-Abkommens 
besonders die Klage iiber sdilojhtc Stromversorgung. Die 
liisher ungeniigende Eiseaibolieferung wurde gjgen Ende 
des Jahres ausreichend, da dor Verbraueh der Werke 
an sich geringer wurde. Dio Ausfuhr nahm bestiimdig 
ab rumd |hatto im September die niedrigste Ziffer scit dem 
August des Yor jahres aufzuweisen. Audi im Inlande 
Ttoimte trotz starker Preisabsdiliige dio Verkaufstnoglidi- 
keit nicht gehobon werden. Markriickgang und Prois- 
abbau brachten fiir Oktobor und dio Folgezeit eine Neu- 
'belebu.ng des Ausfuhrgesdiiiftes, das allcrdings schwer 
■mit dem immer mehr hervortretcnden Auslandswett- 
bowerb zu kiimpfcn hatte.

K l e i n e i s e n  w a r e n :  Mangelhaft; Kolilonbelie- 
ferung und stoter Riickgang des Absatzes im In- und 
Ausland fiihrten die Industrie einer sehr gespannten Lage 
•entgegen, namentlidi im Solmger u’nd Romsclioider Be- 
zirk. Gegon Ende des dritten YicrteljaJires und daruber 
hinaus w ar in einzelnen Zweigon ein Anziohen de3 Ge- 
schaftes zu bemerken. Dio Werke waren yielfach zu 
Notstandsarbeiten' gozwungen. Das Ausfulirgeschaft 
w urde durch Auslandswcttbowcrb s ‘ark bGeintraditigt. 
Besonders bemorkenswert war das iiboraus starkę An- 
waehsen der Kleinoisenbetricbe im letzton Vierteljahre 
‘dadurch, daB die Umstellung auf Friedensarbeit allmSh- 
1'ieh in  Erscheinung tra t.

M a s c h i n o n b a u :  D er zu Beginn des Jahros be- 
stehendo Rohstoffmangel hat sich zwar immer mehr ge- 
bessert, jedoch lastet das Kohlenabkommen von Spa be
sonders auf dieser Industrie. Stillegungen und Betriebs- 
einschranlcungen mehrten sich in  ersohreckender Weise. 
D er Auftragsbestand war hier giinstiger und selbst am 
Ende des Jahre3 trotz stetsn Abnehmcns der Auftrage 
immer noch besser ais auf anderen Gebieten. Das In- 
land war vor wie nad i nicht in  der Lage, Maschinen zu 
kaufen. Ganz trostlos ist die Laga der landwirtscśhaft- 
lichcn Maschinenfabrikon. Der Kuraruckgang war von 
geringem EinfluB, dng-gen mohrtsn sich, abgesehen, von 
der Kohlennot, die IlemmungOn fiir dio Industrie in dcm 
EinfuhrsperrmaCnahmen einiger Lander und in der will- 
kiirliehen Auslegung des Friedensvertrages durch die Bn- 
tente, wie z. B. hinsichtlidi der Dleselmotoren und Flug- 
motoren. Wesentlidi war der ZusammenschluiS der Ma-

sdiinenfabriken m it der GroBeiscnimdustrio zur Ver- 
besserung der Rohstoffversorgung.

E i s e n  b a h n W a  g o  n b a u : Das Gcschaft war 
miiDig, aber im allgemeinon befriedigend; dio Beschiifti- 
gung ist durch Auftrago des Auslandes auf einige Zeit 
ziemlidi gesichort. Die hohon Betriebskoston und die 
mangelhafte Kohlenbelieferung werden immer fiihlbarer.

F a h r z e u g e :  Das Gcschaft lag wiihrend des
ganzen Jahres sehr daniedor. 3Iangolnder Auftrags- 
bestand stellte die Wcitcrfiilirung dor Betriebo in  Frage, 
fuhrto zu umfangreiohen Arbciterentlassungen und lcgte 
gegcniiber dcm Wcttbewerb des Auslandes den Godankem 
an einen Preisabbau nahe, dhno da(S bisher in  dLeser 
Richtung etwas erreicht wurde. Dio angebahnten Er- 
leichterungen de3 JIotorwągenverkehrs im Inlande konnen 
vicllcicht zur Ilobung der Industrie boitragen.

S e h i f f b a u :  Audi hier war im allgemeinon die 
Geschiiftslage niclit besonders befriedigend. Hemmend 
wirkto zuniichst der Auslandswettbewerb mit seinen billi- 
gen Preisen, und im ersfcan Teile des Jahres die iiberaus 
mangelhafte Belieferung mit Sdiiffsblechen und Profilen. 
D urdi das Fdilon hoehwertiger Kohlo wurde in den 
letzton Monaten namentlich die BautiitigkoŁt der See- 
sdiiffswerften stark beeintriiehtigt. Immerhin bofandeu 
sie sich noch in oinor bessoron Lago 'ais dio Binncn- 
schiffahrts- und Bootswerften, dio meist Yollstiindig still- 
lagen. Die Rohstoffbelieferung dor Seeschiffswerften 
besserte sidi im letzton Teile des Jahres, vor allem da- 
durdi, dafi sich oino grolSa Anzahl W erftąn mit Werken 
der Gro(5eisenindustrie zusammcnsehlofi.

M e t a l i  w a r e n :  Zu Anfang do3 Jahres waren 
die Ausfuhrziffern liior giinstig; doch zoigto sieh im 
dritten Vierteljahre eine starko Abnahmo dor Ausfuhr, 
so dali Arbeiterentlassungen teilweiso bis zu einem Viertcl 
der Belegschaften vorgenommen werden mu (i ten.

Die Lage der EisengieBereien im vierten Vierteljahr 
1920. — Uobcr dio Marktlage im letzton V iertel des ab- 
gelaufenen Jahres berichtet der Ye i e i n  D :u tsc h e r  
E i s e n "  eBere ' en  (GieBo e iv o i'b an d ) %vie fo lg t: Dio 
B^schaftigung dor EisengieBereien ist im vierten Viertel- 
jah r 1920 ungefiihr dio gloiehe geblieben wie im vor- 
liergehenden dritten.

In  Ha n d e l s g u B  konnten die Werke ihre Betricbe 
nooli voll aufrechterhalten, indem sio teilweise auoh 
weiter in  nicht unęrheblichem Umfangauf Lagerarbeiteten. 
Die Naohfrage aus dom Inland hatte  gegenuber dem 
dritten  Vierteljalir stark  nachgelassen und es war in  der 
Hauptsacho den Auslandsauftriigon zu danken, daB keine 
wesentlichen Batriobseinschrankungen stattgefunden 
haben. In  OfenguB war dio Nachfrago nach emaillierten 
Herden und W irtschaftsofen ziemlich rege. Der Bcdarf 
an TopfguB war nicht unęrheblieh und hat sich zum Teil 
gesteigert. Auch der Absatz in giiBeisernen emaillierten 
Badewannen nach dem Auslande war befriedigend. Die 
meistcn Inlandkaufer sind noch immer sehr zuriickhaltend, 
insbesondere wird aus Norddoutschland und Suddeutseh- 
land gemeldet, daB sich die Auftrage der Handler in Han- 
dels- und OfenguB nur auf das Notwendigste beschranken 
und Kiiufe auf L ager n icht getatigt werden. Dio Preise 
sind gedriickt. Die Zuruckhaltung der Auftrage geschieht 
wolil in der Annahme, daB PreisermaBigungen eintreten 
werden, die jedooh in  den Selbstkosten bei gestiegenen 
Lohnen und Gehaltern keine Begriindung finden wurden.

Bai M asch in en g u B  wird aus N o r d d o u t s c h l a n d  
noch keine Bo-sserung der Marktlage gemeldet. Dasselbe wird 
fu r M i t t c l d e u t s c h l a n d  berichtet. D ort ist eher iiber 
eine Versohleohterung der Yerhaltnisso zu klageą. Die 
meisten Firmcn arbeiten eingeschriinkt und .m it einem 
ganz geringen B ;stand an  Auftragen. Bei einigen Firmen 
is t in den letzten Wochen eine geringe Besserurig des Auf- 
trag  einganges festgestcllt worden. Ein groBer Teil der 
Werko beklagt sięh ubersclilechte und mangelhafte Koks- 
lieferungen. Aus W e s td e u ts c h la n d  wird berichtet: 
Wiihrend die Nachfrage im yergangenen Vierteljahre noch 
einigermaBen zufriedenstellend war, is f  im vierten Viertel- 
jah r 1920 ein yollkommener Stillstand eingetreten. Der
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Auftragseingang ist sehr goring und allenthalben m aeht 
sich der Wettbowerb unter den GioBereien sehr Iebhaft 
fuhlbar. W eiter wird uber mangelhafte und ungeniigende 
Lieferung von Rohstoffen, insbesondere GieBereikoke, ge- 
kiagt. Duroh daa Spa-Abkommen wandern die vor(ug- 
baren guten Qualitaten nahezu sam tliohin die feindlichen 
Liinder; was dann noch ubrigbleibt, ist ein Bruchteil der 
Mengen, welche die Werke zur Aufreehterhaltung ihrer 
Betriebe benotigen. Der Verbrauch an GieBereikoks ist 
infolge der geringen Q ualitat aueh wesentlieh hoher. 
Dieser bedauerliehe Umstand zwingt den Werken eine 
weitere wcsantliche Einschrankung ih rer fcirzei.giing auf. 
Roheisen, insbesondere Hamatiteisen, erreieht auch bei 
wcitein nicht mehr die ute der Vorkriegszeit, so daB sich 
Absehlusse in Qualitatsware namentlich naoh dem Aus- 
lande sehr schwiorig gestalten. Der GuBmarkt wird sehr 
zwoi eitia t  beurteiit undm ansieht yorderhand keineBesse- 
rung, solange das Spa-Abkommen nicht wesentlieh ge- 
m ildert wird. Die Beschaftigung in S iid d e u ts c h la n d  
ha t im allgemeinen nachgelassen, nur fu r einige Zweige 
dor Masohinenfabriken soheint der Bedarf etwas lebhafter 
zu werden. So hat der Bedarf der Fabriken fur landw irt- 
sohaftliche Maschinen, dor sehr nachgelassen hatte, in  der 
letzten Zeit eine leiclite Bosserung orfahren. Diese Fa- 
briken liefern zur Hauptsaehe je tz t nach dem Auslande. 
Aus dem O s te n  wird gemoldet: Die verarbeitenden In- 
dustrien, wic Werkzeugmaschinenbau, Elektrizitats-Indu- 
strie sind immer noch sehr maBig beschaftigt. Die Auf- 
triigo bei den Gieficreien Iaufen nur sehr mangelhaft ein. 
Es wurden bei GioBereien, die nicht hauptsachliehfur don 
eigenón Bedarf beschaftigt sind, fur den Monat November
l1 eieischichten cingelegt-. Aussichten auf Bosserung sind 
nicht vorhandon. Allerdings ist- dio Beschaftigung nicht 
iiberall glcichmaBig. Von einzeinen Werken wird uber 
einen nicht unerheblichen Zugang in Auftragen borichtet, 
so da 13 sio wieder in yollem Umfang arbeiten konnen.

In  Ba u g u B liegen ebenfalls nu r wenig Anfragen vor. 
Das Rohrongeschaft hat sich nioht geiindert, obwohl im 
yierten V ierteljahr 1920 eino weitere und wesentliche Preis- 
ermiiBigung yon seiten des Verbandes eingeraumt wurde. 
Diese ErmiiBigung hat jedooh nicht yermocht, den Ab- 
sątz ZU heben. Die geringe Nachfrage beruht auf der all- 
gomeinen sohlechten Lage der Bautatigkeit.

In  R o h r e n g u B  mufite der Betrieb im allgemeinen 
eingeschrankt werden, um nicht zu groBe Mengen auf 
Lager arbeiten zu lassen. Bei Zustandekommcn von Aus- 
fuhrgeschaften wurden wenig befriodisendo Preise erzielt.

Die Entwicklung der siidafrikanischen Eisen- und 
Stahlindustrie. — Der Errichtung und Entwicklung 
einer Eisen- und Stahlindustrie in der siidafrikanischen 
Union1) wurde namentlich in don letzten Jahren erhohte 
Aufmerksamkeit gcschenkt. Zurzeit sind fttnf rohei-en- 
erzeugonde Gesellsehaften im Betrieb. Der Gesamtwert 
der im Jahre 1919 in Siidafrika hergcstellten Eisen- und 
StahlerzeuąrnŁsse be’ief sich auf 405 798 £ . Die U n i t  e d 
S t e e l  C o r p o r a t i o n  W o r l d  in Vereen:gijig 
Transvaal stellten im Jahre 1919 10 318 t  Siemens-Mar- 
tinstahl aius Sc.liroit oder Roheisen her. E in neu ©Lnge* 
riebtefer 3 !/o-1-11ćro;i 1 l• EIokt:ro-Ofen arbeitele zehn Mo- 
nate und erzeugte 1394,5 t  Stahl. Efergestellt werden 
lm-uptsachlich Stabeisen, Sdhienen und Schraubera. Die 
Lrriehtung einer 600 t  hydraulischon Schmiedepresse ist 
beabsiehtigt. Dio T r a n s v a a l  B l a s t  F  u r  - 
n a o o Co. yermochte nur toilweise iliren Betrieb auf- 
reehtzuerhalten und erzeugte de3halb nur 676 t  Roh- 
eisen. Bed den P r e t o r i a  I r o n  W o r k s  in Pre
toria Transvaal wurde im Marz i919 ein Hoehofen ange- 
blasen, der allerdings aueh nur m it Unterbreehungon ar- 
beitete und in etwa seehs Monaten Tatigkeit 1286 t  
Roheisen herstollte. Die verhiittetcu eiriheimisohen Erze 
und Zuschlago ergaben ein brauchbares Materiał. Naoh 
einer Kapitalserhohung soli eine neuzeitlieh eingerichtete 
Giefterei^ sowie $tahl- und Walzwerk zur Erzeugung1 von 
Winkeleisen, Stangen, T-Eisen, Schwelien, Schi-nen usw. 
ernehtet werden. Die D i n s w a r t  I r o n a n d  S t e e l
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W o r k s  in Dinswart, Transvaal, erbauton ein noues- 
Walzwerk und erhontan die Durchschnittsforderung auf 
ungefii.hr 550 t  Stangen-, Stab- und Winkeleisen. Die 
Gesamterzeugung 1919 belief sich auf 5596 t. Die W i t- 
w a t e r s  R a n d  Co.  C o o p e r a t i v  S m e l t i n g  
W o r k s  erzeugten neben Sonderstahl auoh Ferromangan^ 
Ferrosilizium und Ferrochrom. Die N e w c a s t l e  
I r o n  J: S t e e l  Co. errichtet eine Anlagć in Newcastle, 
Natal, um Roheisen, Siemens-Martinstahi und Eisen- und 
StahlguBstiieko bis zu einom Gewicht von 20 t  herzu- 
stellon.

Zur Unterstutzung der Eisen- und Stahlindustrie- 
hat dio Regi era ng der siidafrikanischen Union einen lang- 
jahrigen Vertrag mit den Pretoria Iron Works abge- 
sohlossen, der die E i.-e n b a h n v erwa 11 u ng verpflichtet, 50o/o> 
aller notwondigon Schienen und Baustoffe von den Pre
toria Iron W orlu zu kaufen. Dem Abkommen stimmte- 
die goset gebende Korj e sc';aft im August 1921 be:.

Der jahrliche Verbrauch von Eisen- und Stahlwaren 
in dor siidafrikanischen Union wird auf etwa 165 000 t  
geschiitzt.

Borsigwerk, Aętiengesellschaft, Borsigwerk O.-S-
— Die bisher von der offenen Handelsgesellschaft 
A. Borsig in Berlin unter dor Firma A. Borsig, Berg- 
und Hiittenverwaltung dn Borsigwerk betriebene Zweig- 
niederlassung ist von dor neugegriindeten B o r s i g 
w e r k  A o t  i  e  n  g  o s e 11 s o h a  f t  iibernommen wórdeiu 
Das Lnternehmen wiird in der bisherigen Weise weiter- 
gofiihrt. Die Goschaftsstelle Bsrlin der seitheri^era
A. Borsig Berg- imd Huttenverwaltung wird in eine- 
Zwedgniederlassung der Gesellsehaft umgewandelt.

Oł-erschlesische Eisenbahnbedarfs - Akllen -  Gesell- 
schaft, Gleiwitz. — Besonders Griinde haben die Gesoll- 
schaft veranla!3t, den SchluC des Gesohaftsjahres auf den 
30. September zu verlegen, so daB der Bericht iiber das 
GeschSftsjahr 1920 nur einen Zeitabsehnitt von neun 
Monaten umfafJt. Die Betriebe blieben in der Berielits- 
zeit vor grofieren Storungen, soweit solohe nioht durch 
die wiederholten Unruhen und Streiks hervorgerufe» 
wurden, bewahrt. Durch gewinnbringende In- und Aus- 
landsgęschafte wurde ein giinstiger AbschluB herbei-

in J i 1917 1918 1919
1920 

1. Jan. bis 
30. Sept.

Aktienkapital . . 48 000 000 ooooooOD"■O* 48 000 000 04 000 000
Anleihen . . . . 14 724 000 14 011000 33 242 500 32 585 500
Yortrag . . . . 250 000 250 000 2r.O 000 250 000Iiełrieb8gevrinn . . *) 33 700414 10 430184 9 729 918 42 837 866llo h g e  w 1 n n e in 

sch l. Y o r tra g  . 33 950 414 10 680 184 9 979 918 43 087 866
Zinsen usn. . . . 642 4R7 682 315 _
Abschreibungen. . 15 15 ̂  020 7 052 282 6 364 253 9 P88 864Relngewinn . . . 17 900 927 2 695 557 3 365 665 32 849002
R ein g ew in n  e in - 

■ chl. Y o rtra g  . 18 150 927 2 945 557 ‘ 3 615 665 33 099 002Riicklag<n . . . — — _
Rfickl. zur Umsteli. 

auf Friedenswirt- 
schaft................... 4 500 000

Zinsscheinsteuer- 
rucklage . . . . 60000 110000 130 000 155 000Yergiłtung an den 
Auf'ichtMrat . . 695 320 79 917 126 800 1513 400

Kriegsunterstiitzun- 
pen,-iemeinnfitxige 
Zwecke usw. . . 2) 3 045 608 305 641 228 865 15 180 602

Gewinnausteil. . . *) 9 600 000 2 400 000 2 880 000 16 000 000
., % . . 8) 20 5 6 25

250 000 250 000 250 000 250 000

x) Einschl. Erlos aus dem Verkauf der Salangens 
Bergverksaktieselskab.

2) Unter EinsehluB von 300 000 M , die zur Vertei- 
lung an die Arbeiter anlaBlich des Jubiliiums, und von. 
495 607,62 M , dio fiir Unier3tutzungen sowie fiir wohl- 
tatige und gemoinniitzige Zweeke aufgowendet wurden.

3) U nter EinschluB der b e s o n d e r e n  V e r g i i -  
t  u n  g von 2 400 000 M  oder 5 o/0 des Aktienkapitals aus 
dem Erlos bei dem erwiihnfcen Verkauf der Beteiligung- 
an der Salangens Aktieselskab.
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■gefiihrt. Dio Tochtergosellsehaften des Unternełimons 
haben im allgemeinen gut gearboitet. Der S i t  z dos 
Unternehmoiu wurde nach G 1 e i w i t  z yerlogfc. — Uebor 
die Gewinn- und Verlustreehnung sowio iibor dio Ver- 
wendung de? Reingewmno? gibt yorsioiiende Zusanimen- 
stellung AufschluB.

Elektrizitats-Aktiengesellschaft vorraals Schuckert & 
Co., Niirnberg. — W ahrend des abgelaufenen Geschafts- 
jahres ka,m der Interessengemeinsehaftsyortrag des Untcr- 
nehmens mit der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- 
und Hutten-Aktiengesellsóhaft, Dortm und, der Gelsen- 
ki rclionuriJ jr^werk.s-Aktieiigesellschaft, Gelsenkirchen, und 
-dor Siemens & Hulakę Aktiengesellsohaft, B jrlin, zustande. 
Der Vortrag bedingt die Verlegung des G jsohaftsjahres 
auf die Zeit yom 1. Oktobor bis 30. September, so daB 
diesmal gleichzeitig m it dem Bericht iiber das Geschafts- 
jalir 1919/20 dor AbschluB iiber das Zwischengeschaftsjahr 
vom 1. August bis 30. September 1920 veroffentlicht wird. 
Dureli Iiohlenmangel oder politischo Bewegungen muBte 
die G ‘sjllschaft Einschrankungen und zeitweise ganzliche 
Botriebseinstellungen yornehmen. Seinen Besitz an Aktien 
•der Officine Elettriche deiriśonzo, Triest, hat das U nter- 
inehmźfa an eino Schweizer F irm a abgcstoBen.' Die Ab-; 
wiclćlurig der Beteiligung in Petersburg, Paris und Flix- 
Barcelona auf Grund des Friedensyertrages is t noch nicht 
abgesehlossen. Fiir dio Eloktrizitiitsyersorgung von U nter- 
•franken ist in W iirzburg oine Aktiengesellsohaft gegrundet 
worden, woran sich das Unternehmen betoiligt hat. Die 
■Zweiggcsellschaften und die Unternehmen, an denen die 
Berichtsgesellschaft beteiligt ist, haben auch im Berichts- 
jahre giinstig gearbeitet. — Die Gewinn- und Verlustrech- 
nung zeigt neben 430 484,10 JC V ortrag einen Rohgewinn 
von 13 612 052,71 JC. Nach Abzug von 1 215 571,46 JC 
allgemeinen Unkosten,5 340 147,52 JC Zinsen und Steuern, 
255 OOO.ft Rucklagefiir Zinsbogonsteuer und 3275,80 Ji Ab- 
schreibungon yerbleibt ein Reingewinn von 7228 542,03 JC. 
Hieryon werden 900000 JC dem Unterstutzuugsbestand 
zugewiesen, 348 503,36 JC Gewinnanteile an Aufsiohtsrat, 
Vorstand und Beamte, 5 670 000 JC Gewinn (9 % gegen 
■8 %  i. V.), 212 500 JC Kapitalertragssteuer gezahlt und
97 538,67 Jt auf neueRechnung yorgetragen.— Fiir das 
Zwischengeschiiftsjahr vom 1. Aug. bis 30. Sept. 1920 wird 
ein Reingewinn von 1 946 290,89 JC errechnet, aus dem 
250 000 JC dem Unterstutzungsbestande,73 480,66 JC Ge
winnanteile, 1050000 .iC Gowinnausteil(l,5 %) 47083,34JC 
Kapitalsertragssteuer ausgczahlt und 525 726,89 JC auf 
neue Rechńung yorgetragen werden.J

Slemers-Sohuekertwerke, Gesellschatt mit beschrank- 
tei Haftung, Berlin. —  Die Werkstoffbesehaffung bil-

dete auch im 18. und 19. Gesehaftsjahre 1919/20 die 
grofite Sorge. Namcntlich Eisen war nur zu iiberspann- 
ten Preisen und in beschrankton Mengen erhalthch, so 
daB eine volle Ausnutzung der Betriebe nicht moglich 
war. Bei den Arbeitern wurde steigendo Arbeitslust 
festgestellt. Dor Ausbau des Metallwerkes wurde voll- 
endet. Dem Mangel der Wcrko an Porzellan wurde dureli 
Besehaffung amerikanischer Kohlen fiir die Porzellan- 
Fabriken der Gesellschaft abgeholfon. Zur Entlastung 
des Kabelwerkea des Unternehmcns wurden die S li c h 
s i  s o h e n  D r a h t - u n d  K a b e l w o r k e ,  G. m. b. II., 
in Plauon gegriindot uad zur Unterstiitzung des Iilein- 
bauwerkes eino Fabrik iin Sonneberg in Betricb ge- 
nommon. Der Auftragseingang war in allen Zweigcn 
recht gut, zumal da auch die staatlichen El&ktrizitiits- 
werke PreuGens, Baycrns und Sachsens groBere Arkeiten 
herausgaben. Aueh aus dem Auslande kamen groBere 
Auftriige herein. Infolge des starken Umstellungs- und 
Erweiterungsbedurfnis-03 dor Eisen- und Huttenindustrio 
Rheinlands und Westfalens wurden dom Unternehmen 
grofie Forder- und Walzwerksanlagen in Auftrag ge- 
geben. Die Eisen- und Huttenindustrio Frankreichs, 
Belgiens und Italiens er teil te umfangreiche Bestellungen. 
In  elektrischen Lokomotiyen war der Absatz im Be- 
richtsjahre gleiehfalls uberaus giinstig. Der Inte-essen- 
gemeinschaftsvertrag mit der Gelsenkircbener Bergwerks-
A.-G. und der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und 
Hiitten-A.-G. machte dio Verlegung des Abschlusses des 
Geschaftsjahres vom 31. Ju li auf den 30. September 
notwendig. — Die Ertragsreehnung fiir das 18. Gcschiifts- 
jahr (1. August 1919 bis 31. Ju li 1920) zeigt neben 
293 975,17JfV ort rag eineji Rohg-ewinn fon 36 993 5(15,92 Ji. 
Nach Abzug Yon 5 204 745,60 Ji Hatdlungs-Unkosten,
9 646 818,60 Ji Zinsen, 8 Mili. J i  Riieklage zur Erweite- 
rung der Fiirsorge-Stiftung und zur Sieherstellirng der 
Ruhegehiilter und 1 666 225,35 Ji Abschreibungen yer
bleibt ein Reingewinn von 12 769 751 54 JL H>rvon wer
den 2 500 000 J i der Riicklago iib^rwiesen 500 000 Jl dem 
Yerfiigungsbestande zugefiihrt, 9 Mili. J i Gewinn (10n/o 
wie i. V.) ausgeteilt und 769 751,54 Ji auf neue Rechnmig 
yorgetragen. — Dio Erlragsrechnung fiir das Zwischen- 
Gesehaftsjahr vom 1. August bis 31. September 1920 zeigt 
neben 769 751,54 Ji Vortrag einen Rohgewinn yon
6 223 187,58 JL Nach Abzug yon 1 313 918,98 Ji H and
lu ng^-Unko ten, 2 634 704,16 Ji Zinsen un 1 237 759,25 ^6 
Abschreibungen yerbleibt ein Reingewinn von
2 806 496.73 JL Hieryon wordon 500 000 Ji, der Riiek- 
lage und IDO 000 Ji dem W rfugungjl-eita^d’ zugewiesen, 
15’'0 000.,# Gewinn au-geteilt und 706496,73 auf neue 
Rechnung yorgetragen.

ZweckmaBige Warmewirtschaft und ihre Wirkung auf die Organisation 

der^industriellen Kalkulation.

Unser deutsches Wirtschaftslcbcn steht unter 
■dem Zeiehen des B.-ennstoffmangels, den in erster 
Linie die Kohlelieferungsverpflichtungen, die uns 
dureh den Frieden von Versailles bzw. das Abkommen 

^ von Spa auferlegt sind, verursachen, d. h. praktisch: 
■ die deutsche Industrie hat noch nicht 50% der 
Kolilenmenge zur Verfugung, die ihren Friedens- 
ićdarf darstellte. Zwar hat man einerseits bis zu 
-inem gewissen Grade die Feuerung mit Steinkohle 
dureh die mit Braunkohle ersetzt, andererseits hat 
man dureh bessere Brennstoffausnutzung einen Teil 
des Verlustes ausgeglichen — und es ist zweifellos 
ein Zeiehen der Tuchtigkeit der deutschen Technik 
und Wirtsehąft, daB in so kurzer Zeit in dieser 
RicHtung bereits wertvolles geleistet worden ist —, 
all das andert aber nichts an der Tatsache, daB heute 
die Brennstoffmenge, die dem einzelnen Betrieb zur

Verfugung gęstellt werden kann, eine bestimmt be- 
grenztegewordenist. D ieta tsa ch lich e  B egrenzt- 
h eit der K ohlenschatze, die friiher nur volks- 
wiitschaftliche Bedeutung gehabt hat, kommt also 
jetzt auch p riva tw irtsch aftlich  zur Geltung.

Dureh diese Bjgrenzung der Kohlenlieferungen 
an die einzelnen Werke riickt die B rennstoff- oder 
besser W arm em enge, welche dem Einzelbetrieb 
zur Verfugung steht, wirtschaftlich an die Stelle, die 
in der Landwirtschaft wirtschaftlich der Grund 
und Boden einnimmt. Wie letzterer fiir den 
einzelnen landwirtschaftliehen Betrieb nur „gestreckt“ 
werden kann entweder dureh Hinzukauf von Land, 
also Einbeziehung von Teilen anderer Betriebe in 
den eigenen Betrieb, oder dureh starkere AuTwendung 
yon Kapitał und Arbeit im Grund und Boden, wodurch 
die ErtragsfaMgkeit der Wirtsehąft erhoht wird, so
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laBt sich heute die fiir den industriellen Einzelbetricb - 
gegebene Warmemenge nur „streeken“ entweder 
durch Angliederung fremder Betriebseinheitcn, die 
naturlich in yerschiedenster Weise mcglieh ist, oder 
durch bessere Ausnutzung der gegebenen Warme
menge, was in der Regel nur dureh yerstaiklcn 
Kapitał- und Arbeitsaufwand erreicht werden kann.

Beide Erscheinungen konnen wir beobachtcn: 
Einerseits sehen wir staike V ertrustungsersehei- 
n u ngen ,1) die wirtschaftlich der Vergro£eiung des 
Grund- und Bodenspielraums durch Landkauf ent- 
sprechen, andererseits erblickcn wir die mannigfachen 
Bestrebungen zur Erhohung des W arm eaus- 
nutzungsgrades, d. h. zur Rationałisierung der 
Wiirmewirtschaft, dereń Gcgenstiiek in der Land- 
wirtschait das yerstarkte Hineinstccken von Kapitał 
und Arbeit auf die Flaclieneinheit ist.

Die Vertrustung der Industrie brauebt uns hier 
nicht zu beschaftigen; ihre Vorteile und Nacliteile 
gegeneinander abzuwagen, ist Sache des Yolkświrts. 
Hingcgen ist der yerstaikte Aufwand von Kapitał 
und Arbeit, der durch die Yerwendung mannigfacher 
Kontrollapparate bzw. die Erric-htung besonderer 
Warmewiitsehaftsstellen neben der warmewiitschaft- 
lichen Verbesserung der Betricbseinricl.tungen selbst 

• bedingt ist, niclit nur volkswijtschaftlieh, sondern 
auch priyatwirtschaftlich von der groflten Bedeutung.

Es sind zwei Fragen, die sich dem Priyatwirt- 
scliaftler in diesem Zusammcnhąnge aufdrangen:

1. In welcher Weise beeinfluBt der erhohte 
Kapitał- und Arbeitsaufwand den E rtrag, bezogen 
auf die Einheit der gegebenen Warmemenge?

2. Hat man aus der Tatsache, daB die zur Ver- 
fiigung eines Einzelbetriebes stehende Warmemenge 
eine gegebene Griifie geworden ist, Folgerungen fiir 
die O rganisation  der K alku lation  zu ziełien?

Was die erste Frage anbelangt, so ist es klar, daB 
jede Yerbesserung des Warmeausnutzungsgrades, 
welche die erhohte Aufwendung von Kapitał und Ar- 
beithervorruft, den B ohertrag steigern wird. Ob 
dassełbe hinsichtlich des K einertragesder Fali sein 
wird, ist hingegen von vornherein keineswrgs zu eńt- 
scheiden. Immerhin kann man annehmen, daB die 
ersten Zusatze von Kapitał und Arbeit, gewisser- 
mafien die ersten Doseii, auch von gunstigem EinfluB 
auf den Reinertrag sein werden. Ich halte es aber fiir 
sicher, daB die Industrie mit einem Gesetz zu reehnen 
hat, das ich das G esetz vom  abnehm enden  
■Warmeertrag nennen will, und das dem Gesetz 
vom abnehmenden Bodenertrag in der Landwirtscliaft 
entspricht. D. h. der Kapitał- und Aibeitsaufwand,

. der erforderlich ist, um den Warmeausnutzungsgrad 
um eine bestimmte GroBe zu erhohen, wird nicht 
entsprechend der Erhohung des Waimeausnutzungs- 
grades wachsen, sondern in starkerem Grade. Die 
Erhohung des Warmeausnutzungsgrades wird also 
progressiv gestejgerten Kapitał- und Arbeitsaufwand 
erfordern.

x) Hicrbei soli naturlich nicht heliauptet werden, 
daC der hier in den Vordergrund gcstellte Grund der 
cinzige Lst, aus dom die Konzentrationsbestrebungon zu 
erkliłren sind.

D ieses G esetz yom  abnehm enden W arm eertrag  
wird m an in der Industrie in  entsprechender W eise  
zu beriicksicłitigen  haben, w ie  m an sich in  der Land-. 
w irtselia ft des G esetzes vom  abnehm enden B oden
ertrag bew uB t zu sein  hat.

AuBerdem  kann d ie  veranderte R olłe, welche  
die B rennstoffe bzw. iłir W aim ein h a lt in der Industrie  
zu spielen bestim m t sind , n ich t ohne EinfluB auf d ie  
O r g a n is a t io n  d e r  K a lk u l a t io n  b le ib e n .

D as SehluEglied der industriellen  K alkulation , 
d. h . insbesondere der N aehkalkulation , von der icli 
hier nur reden w ill, b ild e t d ie  E r f o lg s k a l k u la t i o n .  
L etztere besteh t in der G cgenuberstellung der Kosten,. 
d ie ein bestim m tes E izeu g n is  v e iu ifa c lite , e in e ise its  
und des E rtrages (R ohertrages) andererseits, der 
beim  V erkauf des fraglichen E rzeugnisses erzielt 
w urde, w obei sieli der E ifo lg  oder R einertrag, der 
natiir lich  p o s it iv  oder n eg a tiy , d. h . Gewinn oder 
V erlust se in  kann, ergibt.

B ezeichnet m an die K osten , d. h. die Selbstkosten  
eines yerlcauften E rzeugnisses m it „ S “ , den V eikaufs- 
preis, d. li. die L eistung  des K aufers m it  P b (B rutto- 
yerkaufspreis) und den E ifo lg  m it „E“, so lau tet d ie  
G leiehung fiir  d ie  E ifo lg sk a łk u la tio n :

E =  Pb -  S>).

P raktiseh  g eh t m an nun bei der E ifo lgska łku la tion  
allerdings n ich t yom  B iu tto v e ik a u fsp re is  (P L) und  
den Selbstkosten  (S ) aus, sondern v o m  Ń e tto -  
yerkaufspreis (P„) und den H erstellungskosten  (II),. 
w obei m an unter den H erstellungskosten  —  die S elbst
kosten  m it  AusschluB der Y eikaufskosten , d ie  ich  
„ K v“ nenn e, also  den m athem atischen . A usdruck  
( S —  K v) und unter dem  N ettoverkau fsp reis —  den  
Verkaufserlos naeh Abzug der V erkaufskosten, d. h. 
a lso  den A usdruck (Pb— K v) versteh t.

E s g i lt  also die praktische G leiehung fiir die- 
E rfo lg sk a ik u la tio n :

E =  P n  — H, *
w obei der verb indenden B ezielm ngen bestehen:

Pn =  Pb — K r, und H =  S —  Kv, also
E  = ? b  — S =  Pn — H =  (Pb — Kt ) — (S — Ky).

Ich habe nun bereits in dem  angezogenen A u fsa tz3)' 
darauf h in gew iesen , daB die H erstellungs- bzw . Selbst" 
kostenberechnung keinesw egs fiir  a lle  Industrie* 
zw eige ais K ałkulationsgrundsatz brauchbar is t ,  und  
daB desh alb 'auch  die E ifo lgsk a łk u la tion  in  m anchen  
Industrien , besonders in  der M etallh iittenindustrie, 
einen ganz anderen Charakter ann im m t. D o r t3)> 
forderte icli an Ste lle  der H erstellungs- bzw. Selbst- 
kostenberechnung der E rzeugnisse eine V eiln ittu n gs- . 
kostenberechnung der R ohstoffe, wahrend d ie  Erfolgf; 
k alk u lation  in  der M etallh iitten industrie —  und iilr 
lich  liegen  d ie  V erhaltn isse  in  der Z uckerindustrie -  
zerlegt w erden m ufite in  eine H andelserfolgskalk i 
la tio n , die in  einer G egeniiberstełlung des Verkaufs-

ł ) Naheres siehe hieriiber und iiber das folgende in 
meinem Aufsatz „Zur Theorie der industriellen Kalku
lation", Zeitschr. f. handelswiss. Porsch., 14. Jah rg .,. 
S. 165 bzw. 193. > ’

2) Vergl. dort S. 193 ff.
3) Vergl. aueh: M. R. Lehmann, Das Eochnungs- 

wesen auf Bleihiitten, Berlin 1920, bei Emil Ebering.
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und Einkaufspreises des Rolistoff-Metalliiilialts be
steht, und in eine Hiittenerfolgskalkulation. Diese 
fand ihren Inhalt in einer Gegeniiberstellung des 
Hiittenabzuges oder Hiittenlohnes, • d. h. der vor- 
kalkulierten • Verhiittungskosten einschlieBlieh des 
Gewinnaufschlags, und der tatsachlich entstandenen 
Verhiittungskosten. DaB der Hauptteil der Kalku
lation in der Hetallhuttenindustric in die Bucli- 
haltung zu verlegen ist, und daB letztere deshalb 
den Bediirfnissen der Kalkulation angcpaBt weiden 
muB, erwahne idi hier nur, weil ieli eine entspreehende 
Forderung auch fiir den Fali Stelle, daB die im 
folgendeu zu bespreckende Kalkulationsform An- 
klang und Eingang finden sollte.

Im Gegensatz zur Industrie, in der man sich, 
wie gesagt, in der Regel die Frage vorlegt, welche 
Kosten hat eine bestimmte Ware verursacht, welcher 
Verkaufserlos ist erzielt worden und welcher Eifolg 
war dabei zu yerzeichnen, ist dieser Kalkulations- 
grundsatz meines Wissens dem Landwirt fremd. 
Denn fiir ihn kommt es niclit in erster Linie auf den 
Reinertrag seiner abgesetzten Erzeugnisse, sondern 
auf den Reinertrag seines Bodens an. Er kalkuliei t: 
Durch welche Form der Bodenausnutzung erziele 
ich den hochsten Reinertrag? Sein Kalkulations- 
objekt, auf das er Kosten, Rohertrag und Reinertrag 
oder Erfolg bezieht, ist also die Einlieit der Boden- 
flachę. Das gilt letzten Endes niclit nur fur die 
Feldwirtschaft, sondern — wenn auch hier oft un- 
bewuBt — auch fiir die Viehwirtschaft.

Naclidem nun die fiir den Einzelbetrieb zur Ver- 
fiigung steliende Warmemenge zur gegebenen Grofie 
geworden ist, d. h. also, wie ich bereits sagte, fiir die 
Industrie die gleiche wirtscliaftliche Bedeutung 
erlangt hat wie der Grund und Boden fur die Land- 
wirtschaft, hat man sieli die Frage yorzulcgen, ob 
nicht mit dem bisherigen Kalkulationsgrundsatz ge- 
brochen werden muB, und eine Umstellung der 
Kalkulationsgrundlagen zu erfolgen hat. Ich person- 
licli glaube die Frage wenigstens fiir die Industrie- 
zweige, fur welche unter den Kosten die Brennstoff- 
kosten die erste Stelle einnehmen — und das gilt 
besonders fiir die Eisenhuttenindustrie — bejahen 
zu mussen.

Man mache sieli nur folgende Erscheinung 
riehtig klar I

Vor dem Kriege und auch noch wahrend des 
Krieges war es das Ziel jedes Betriebes durch Er- 
hohung der Eisenerzeugung die Eisengestehungs- 
kosten zu senken, um den Reinertrag eihohen zu 
konnen. Die Gichtgase, welclie die Hochofen lieferten, 
wurden zwar schon damals zum guten Teil ausgenutzt, 
aber soweit bzw. falls sie keine Yeiwendung finden 
konnten, lieB man sie ungenutzt aus der Gieht ent- 
weichen. Jedenfalls wurde der Hochofenbetritb hier- 
durch nicht beeinfluBt; die Frage der Gichtgasver- 
wertung war eine s*oldie zweiter Ordnung.

Das ist in Werken, die warmewirtscbaftlich 
den heutigen Anspruchen genugen, ganz andeis 
geworden. Heute steht nicht mehr der Gesichts- 
punkt im Vordergrund: Mit den yorhandenen An
lagen muB eine Hochstmenge von Eisen erzeugt

werden, sondern der ganz andere: Mit der gegebenen 
Warmemenge muB die denkbar hochste Nutzwirkung 
erzielt werden. Prgktisch bedeutet das: Keine 
Waimeeinheit, kein Kubikmeter Gas darf ungenutzt 
dem Hochofen entweichen.

Riehtet man aber die Wirtschaftstatigkeit nicht 
melir wie bisher auf das Erzeugnis ,,Eisen“ aus, 
sondern auf die denkbar beste Ausnutzung der 
gegebenen Warmemenge, so ist man bereclitigt, die 
Fiage aufzuwerfen, ob die Kalkulation der Eisen- 
herstellungskosten usw. ais Grundsatz iiberhaupt 
noch Sinn hat. Denn die Kalkulation soli doch in 
erster Linie der Kontrolle der Wirtschaftlichkeit 
dienen. leli verneine die Frage. Die Wirtschaftlidi- 
keit des Betriebes wird bedirgt durch eine-moglichst 
zweekmaBige Waimeausnutzung, wobei m;.n das 
oben besproehene Gesetz vom abnehmenden Warme- 
ertrag alleidings im Auge zu behalten hat. Die 

-Wirtschaftstatigkeit bcŁtclt also in der Ausnutzung 
der gegebenen Warmemenge, genau wie die Wirt
schaftstatigkeit der Landwiitschaft in der Ausnutzung, 
des Bodens besteht.

Wir miissen also den Kalkulationsgegenstand 
wechseln. War es fruher folgeiecht, die Frage zu 
stcllen: Welche Kosten yerursacht bw. 1 t  Eisen, 
und yciel en Ertrag bzw. Gewinn wirft sio ab?,* so- 
muB die Frage jetzt lauten: Welchen Reinertrag 
erziele ich bei der Aufwendung von beispielsweise
1 Milion' WE oder auch 1 1 Brennstoff, falls dieser 
in gleichartiger Form zur Veifigung steht? Wir 
mussen also an Stelle des Kalkulationsgegenstandes 
„Eiscn“, den Kalkulationsgegenstand „Warmeein- 
heit“ bzw. ,,t Biennstoff“ setzen.

Gehen wir von unserer oben entwickelten prak- 
tischen Foimel fiir die Erfolgskalkulation 

E  =  P n — H
aus, so haben wir zunfichst die Herstellungskosten (H) 
in zwei Bestand teile zu zerkgen:

1. in d ie,K osten  des W arm ebedarfs (prak- 
tisch =  Brennstoifkostcn), bezogen auf eine be
stimmte Ware bzw. eine bestimmte Warenmenge; 
wii \solkn sie niit „W“ LtztiUmen;

2. in den gesarnten R est der H erste llu n gs-  
k o sten , bezogen auf den gleiehen Kalkulations- 
gcgmsland; fUr ihn sei die Bezeidmung ,,Hr 
geyahlt.

Eann besteht ako die Feziehung:
H =  W +  Hr,

und die Eifolgskalkulaiionstoimel laBt sich in der 
Form schitiben:
fe, ; E = = P n - ( W  +  Hr) =  P u - W  — Hr.

Wie wir wisstn, war der Eetic-Yeikaufspreis (Pn) 
glcich dem Hnterschied zwischen Biuttoyeikaufs- 
preis (Pb) und Yeikauftkosten (Kt), es galt also die 
Beziehung:

p n = P b — K t.
Setzen wir diesen Wert iiir Pn in die Erfolgs- 

kalkulationsioimel ein, so.eihaltcn wir weiteihin:
E  =  Pb —  K t —  W — Hr. 

oder etwas anders georćnet:
E  =  (Pb — K t *—Hr) —"W, bzw.
E  =  [(Pb -  K t) -  H r]— w .
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In dieser Gleichung.bedeutcn W die Warmckosten, Teil der Kalkulationsarbeit nach den veranderten
wie wir oben ausgefiihrt haben, hingegen der fiir die Grundsatzen mit zu ubernehmen.
etwaige buchhalterische Behandlung innerlich zweck- - Obgleich sich nun fur die Eisenhuttenindustrie ais
maBig angcordnete Ausdruck [ (Pb— Kv) — Hr] den einer Industrie mit Massenherstelhmg die Verlegung

<it m eertrag, den ich Ew nermeu will, so dać man der Kalkulationstatigkeit in die Buclihaltung eben-
0 schreiben kann: falls grundsatzlich cmpfiehlt, so sehe ich docli davon

ab, die unter der entwickelten Kalkulationsform 
notigen Yeranderungen des Kontensystems dar

li =  Ew —  W =  f(Pb _ .Kr) — Hrl — w .

ii- r«i • i t • -rrr , zustellen, weil — wie wir hoffen — der Brennstoff-
ese Glciehung, d l. m Worton besagt: Der raange[ jn Jer heutigen Starkę eine voriibergehende

. i S S . r t , : ' ? , e„rfr “h B " w -r t' “g •̂l'5c*le‘nunSbildet, eine Umstellung de, Buehhaltung
m , !-e ? ,M? n i f f  praktiseti also kaum Wirkliehk.it werden wiirde.
m enge die D ifferenz aus dem Warme- Dazu kommt, daB heute die Bueliiiaitung sowieso 

■ertrag und den W arm ekosten, muB in der oich,  0 lte « , nur

kommen ,0n “  «  ' * * * " '  " * »  in der L ag . is t, emo die W irtseh a fts t5 tig T .it
wirklich erfassende und kontrollierende Eifolgs- 

In der oben angezogenen Arbeit uber das Rech- rechnung durchzufiihren, weil fur dereń einzelne
nungswesen auf Bleihutten habe ich mich nicht Aufwands- und Ertragselemente infolge des ge-
darauf beschrankt, der Metalliiiittenmdustrie die sunkęnen bzw. wechselnden Geldwertes die HaB-
Umgestaltung des Kalkulationswesens zu empfehlen, stablichkeit verloren gegangen ist.
sondern habe auch den Weg angegeben, um die D r e sd e n
B uchhaltung zu befahigen, den uberwiegenden Śr.^ng. Dr. rer. pcl. M. R. Lehmann.

A U F R U F !

Industrielle Werke im o b e r s c h le s is c h e n  A b s t im m u n g s g e b ie t  klagen daruber, daS 
ihnen seit geraumer Zeit Auftrage von Firmen im unbesetzten Deutschland mit Rucksicht auf 
das nach Ansicht dieser Firmen ungewisse politische Schicksal Oberschlesiens versagt werden. 
Yielfach sollen deutsche Firmen die Vergebung von Auftragen ausdriicklich mit derBegriindung 
abgelehnt haben, dafi sie erst das Ergebnis der Abstimmung in Oberschlesien abwarten 
mufiten. Durch diese Zuriickhaltung entstehen den oberschlesischen Werken schwereNach- 
teile, und es sind ungiinstigste Wirkungen auf die Stimmung der deutschen Arbeiterschaft 
<ler oberschlesischen Eisenhiitten, Stahl- und Eisengiefiereien usw. infolge von Arbeitsmangel 
zu befurchten.

Im Interesse der Abstimmung ist“es unbedingt notwendig, dafi alle Betriebe in Ober
schlesien, nicht nur voll beschaftigt, sondern nach Moglichkeit in erhohtem Mafie mit Auf
tragen versorgt werden. Der oberschlesische Arbeiter mufi die Gewifiheit haben, dafi er 
in einem deutschen Oberschlesien unter Arbeitsmangel nie zu leiden haben wird.

Wir richten deshalb an alle industriellen Werke, Firmen und Wirtschaftsverbande 
Deutschlands den eindringlichen Ruf, kleinliche Riicksichten zuruckzustellen und im Interesse 
des grofien Ziels, Oberschlesien beim deutschen Vaterlande zu erhalten, soweit irgend 
angangig, die oberschlesischen industriellen Werke bei der Vergebung von Lieferungen in 
jeder moglichen W eise zu • berucksichtigen.

N o r d w e s t l i c h e G r u p p e  d e s  V e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n -  und S t a h l  i n d u s t r i e l l e . r ,  
V e r e i n  zur  W a h r u n g  d e r  g e m e i n s a m e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  I n t e r e s s e n

in R h e i n l a n d  u n d  W e s t f a l e n ,  
gez. Beukenberg gez. Beumer

Y e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e ,
gez. Vogler gez, Petersen.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslosl
Beachtet die 83. Listę der Stellung Suchenden am Schlusse des Anzeigenteiles.


