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1. Ueber Lunkerbildung.
Von Betriebsdirektor A. B r i i n i n g h a u s .

er erhebliche Ausfall infolge hohler Stiicke, den 
■*—Avir bei der Herstellung silizierter Stiihle hatten, 
veranlaBteuns auf dem Eisen-und Stahlwerk Hoesch, 
der Frage der Hohlraumbildung in Blocken weiter 
nachzugehen und nach Mitteln zur Beseitigung oder 
Verminderung zu suchen.

Die Erseheinung, daB im Thomaswerk, wo mit 
fliissigem Ferrosilizium gearbeitet wurde, der Entfall 
an ho hien Stiicken geririger war ais im Martinwerk, 
bei Zusatz von festem Ferrosilizium, fiihrte uns zu- 
erst auf den Gedanken, daB die Art des Zusatzes von 
EinfluB sein konnte. Es bestand z. B. die Moglich- 
keit, daB durch die Abkuhlung beim festen Zusatz 
Gasausscheidungen auftreten und zur Blasenbildung 
Veranlassung geben. Die naheren Untersuchungen 
ergaben aber, daB bei den fraglichen Hohlstellen es 
sich ausschlieBlich um Lunkererscheinungen handelt. 
Bekanntlich sind die.c lediglieh eine Folgę der bei 
der Erstarrung des Stahles auftretenden Schrump- 
fung, wahrend die Blasenbildung yon Gasausschei
dungen hervorgerufen wird.

Die Biidung des Lunkers verlauft in folgender 
Weise: Der Błock erstarrt dort zuerst, und zwar 
bald nach dem AbgieBen, wo er mit den Kokillen- 
wanden und dem Boden in Beriihrung steht. Die 
auBeren GroB en verha.lt nisse sind damit festgelegt bis 
auf die verhaltnismafiig kleine Veranderung durch 
die Schwindung. Nach Beginn der Erstarrung steht 
also der abgegossene Błock einen Hohlkorper dar, 
der mit fliissigbm Stahl gefiillt ist (ygl. Abb. la ). 
Die Wandungen dieses Hohlkorpers werden mit fort- 
schreitender Erstarrung dicker, der innere Durch
messer kleiner.

Im Augenblick des Erstarrens erfahrt der Stahl 
eine Volumenverminderung. Der bereits erstarrte 
Teil des Bloekes nimmt also weniger Raum ein, ais 
er'im flussigen Zustande eingenommen hatte. Da 
die auBeren Abmessungen nach Beginn der Er- 
.starrung sich nicht mehr wesentlieh verandern 
konnen, muB diese Erseheinung sich dadurch be- 
merkbar machen, daB der innere Durchmesser groBer
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wird. Auf den noch flussigen Stahl wirkt dies so ein, 
ais ob er sich in einem Behalter befiinde, der sich 
erweitert. Die Folgo ist, daB seine Oberflache sinkt. 
Durch Wiederholung dieses Vorganges kommt der 
Lunker zustande.

Die Form des Lunkers unterliegt einem bestimm
ten Gesetz. Ein Schnitt durch den Lunker (Abb. 1 b) 
zeigt eine Kurve, dereń Abszisse der innere Durch
messer der erstarrten AuBenschicht und dereń Or- 
dinate y die Hohe der Flussigkeitssaule ist. Wenn 
man einen bestimmten Verlauf der Abkuhlung vor- 
aussetzt, die GroBenverhaltnisse des Bloekes und die 
Schrumpfung des Stahls kennt, laBt sich die Kurve 
des Lunkers berechnen.

SilpŁ-^ng. Schroter hat nach der von mir er- 
mittelten Gleichung fiir die Kurve des LTmkers bei 
senkrechter Kokillenwand die Iotegration, die Be- 
rechnung der Gleichungen fiir die anderen Falle, die 
mathematische Formulierung sowie die Ausrechnung 
der Zahlenbeispiele durcligefiihrt. Es wiirde zu weit 
fiihren, auf diese Rechnung ins Einzelne einzugehen. 
Die einfachste Fonnel erhalt man fiir den Fali einer 
zylindrischen Blockform. Hierfur ist die Gleichung 
der Lunkerkurve:

© “ - ( ł )
(1— 8)

wobei h die Hohe, r den Durchmesser des Bloekes 
und s die volumetrische Schrumpfung bezeichnet.

Der Durchmesser des Lunkers wird um so groBer, 
je groBer x, also je groBer der Durchmesser des 
Bloekes r und je groBer die Schrumpfung s ist.

Unter Schrumpfung wird hier nur die Vo]umen- 
verminderung im Augenblick des Erstarrens ver- 
standen. Die Kontraktion des flussigen Stahls bei 
der Abkuhlung vor der Erstarrung ist nicht beriick- 
sichtigt, desgleichen die Schwindung des erstarrten 
Bloekes. Erstere wirkt fiir, letztere gegen die Lunker
bildung.

Abb. 2 a und 2b zeigen die auf Grund der Rech- 
nungen ermittelten theoretischon Kurven der Lunker 
bei drei Fallen ver'chiedener Blockformen. Die 
Mantelilache des Bloekes bildet mit der Senkrechten 
einen Winkel, der
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Kokillenw&nden, wo die F lu ssigk eitssau le  einen  
Z ylinder b ildet (3 c), h a t d ie  GroBe der Oberflachen- 
se h fu n g  einen M ittelw ert.

In W irk lichkeit liegen die Y erh iiltn isse fiir  d ie  
B ild u n g  des Lunkors n ich t so , daB d ie  Lunkerbil
dung in  der theoretischen  F o n u  zu stan d e konm it. 
E in m a l w irk t d ie  A bkiih lung yon  u n ten  erheblich  
darauf oin. Sodam i w urde d ie  A nnahm e, daB die  
E rstarrim g gleichm iiBig auf der ganzen  H ohe fort-

___  _  sc h r e ite t , vor allem
_______ __________ -  1 beim  GuB yon  o b en ,

j nur dann r ic litig------ ;----------V)^7'------  --1
720__________ //y  i________ | se in , w enn das Ab-

__________ 1?  I j gieBen in  unendlieh
rro___ _ j __ _______ ]T  j kleili er Z eit vor sich

_____ /f/____ ________ l l g inge. In W irklich-
y'/]________ _______f  | k e it  w ird  bei e inem

/J f  '_____________ |  i bestim m ten  Z eit-
so _________ __________ L  pu nk t d ie  E rsta r-

J-j____________________ i. rung im  unteren
so J-l-__________________ I T e il im m er schon

l l _____________________ . ] L  w eitor fortgeschrit-
70 U ________________________ _  ten  se in  a is im

j !_________________________  oberen T eil, so daB
g-g I_____ __i______________ ta tsa c h lich  die Ver-

'_______________________ i _  lu iltn isse  so liegen,
j2> I_______________________ I _  w ie  b e i der n a ch

________________ ________i >_ u n ten  s ich  Ycrjiin-
nn _1 gen den K okille , und

- —  . _ zw ar w ird  der N e i-
3Q----------- o — L - gun gsw in kel sich

j- — i____ iindern liiitd erG ieB -
20 - -  ~ ~  •?*"',.xxr.—  J—  r z e it  (v g l. Abb. 4).

---------------------------------}—  H ieraus fo lg t , daB
■m — ---------------------------- -------- e in e  langere GieB-

--------------------------------- --------I  zei t  bzw . e in  lang-

°o—r ^ o - *r J, Jr f AbSiL;L|cn def
Lim ker v erk lem ert. 

Abbildung 2 b. Lunker-Kurven. B eiin  GllB VOIl
u n ten  liegen  d ie  

D in g ea llerd iu g s anders. D u reh  den w ahrend des Gie- 
Bens von un ten  s te t ig  aufąuellenden  S tra h l heiBen  
Sta lils w ird eino A bkiih lung des unteren T eils ver-  
hindert; s ie  tr it t  erst nach  B eendigung des GieBens 
ein . D ie  Y erhfiltn isse liegen also  a n n a h e m d s o , w ie  
w enn der B łock  sch n ell von  oben abgegossen w ird . 
Zwar fin d e t auch  beim  GuB von unten  schon e in e  E r
starrim g der B loekwandungen s t a t t ,  b egun stig t dureh  
die lange G ieBzeit beim  AbgieBen im  G espaun; doch

im ersten Falle =  0 
„ zweiten „ > 0  
„ dritten „ <  0 ist.

Die Blockform ist einmal ein Zylinder, dann ein 
abgestumpfter Kegel, der sieli im zweiton Fali nach 
oben und im dritten nach unten yerjiingt. An- 
genommen ist, daB die Abkiihlung genau gleichmiiBig 
parallel den Kokillenwanden vor sieli geht. Es ist

C 3  •Sfo/rf ierc/ti ersterrt 

E53 » nooftf)'ussij
(  J  S ta te  b e r & te  e r & fo r r t

Abbildung 1 a, 
Kokillo mit Stnbiblock.

Abbildung 1 b. 
Luuker-Kurvo.

Abbildung 2a. I.unker-Kuryen

hierbei also die Abkiihlung yom Boden aus vernach 
lassigt. Der Querschnitt des Blockes is t  in allen 
Fallen kreisfonuig. Der mittlere Durchmesser ist 
m it 500 nun, die Hohe m it 1350 mm und die Gro Be 
der Schnimpfimg gleieh v »  genommen.

DerauBerordentliche EinfluB der Blockform bzw. 
der Fonu des Erstarningskorpers is t  fes tzus teilen. 
Dio Saclio wird ohne weiteres klar, wenn man sich  
die Flussigkeit in Kegelfonn vorstellt (Abb. 3 a, b. c). 
Befindet sich die Spitze unten (3 a), so entspricht 
eine gewisse \  ergroBerung des Durchmessers natiir- 
lich einer geringeren Oberflilchensenkung, ais weiin 
die Spitze sich oben befindet (3 b). Bei senkrechten

wird sie dureli den erwiilmten ITmstand stark beeiu- 
trachtigt.

Yerstarkt wird die Ltinkerbilduug gegenuber den 
theoretischen Massen dadurch. daB wir nicht in allen 
Teilen dieses Yorgangs m it einer guten Fliissigkeit 
des noch nicht erstarrten Stalils zu rechnen haben. 
Er wird infolgedessen nicht inuner, wie theoretisch 
angenommen, nachflieBen; besonders am Ende der 
Lunkerbildung, wenn der Durchmesser des Lunkers 
sehr klein mid der Stalil schon steif ist .

Auch hierbei wirkt diejeuige Form des Erstar- 
rungskorpers giinstig, bei welcher der innere Durch
messer naeh oben groBer wird, da der Stahl in diesem 
Fali besser nachflieBen kann (ygl. Abb. 5 a u. b).
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Abbildung 3. Schcmatisclie Darstellung der Senkung 
dea Flussigkcitsspicgcls boi verschiedonen GefaBformen.

Dioangefiihrten Umstiinde dienon auch dem zwei
ten Zweck, ferner erreicht man ihn durch:

1. Warmhalten des Blockkopfes,
2. Offenhalten dor Deckc und NachgieBen.
Die Wirkung des larigsamen GieBens auf die Nei- 

gung der Innonflache des Erstarrungskorpers wurde 
sehon oben klargelogt; niedrige Temperatur und die 
Verschiedenheit der Wandstiirke yergroBern diese 
Wirkung.

Der EinfluB der Blockform wurde. bereits be
handelt.

Die Wirkung des langsamen GieBens von oben 
fiir den zweiten Zwreck kann man sich ani besten klar- 
raaclien fiir den Grenzfall einerunendlichlangen GieB- 
zoit. Hierbei wird die Erstarmng und Lunkerbildung 
in einer Schicht bereits yollendetsein, w'enn die nach- 
folgendo Schicht fliissigen Stahls nachgegossen wird.

Es kommt demnach zur Erfiillung des zweiten 
Zweckes darauf an, daB die Erstarrung moglichst 
weit Yorgeschritten ist, wenn im Blockkopf noch 
flussiger Stahl yorhanden ist. Je langer die GieB- 
zeit,um so besser wird dieser Zweck erfiillt,und zwar 
um so mehr, jo niedriger die Temperatur des Stahls 
beim YergieBen ist, und je dicker die KokillenWande

A*bbildung 4. Sohnitt Abbildung 5. Prismatisoher und 
durch den Lunker. koniaoher Blook m it Lunker.

des Lunkers der Lange nach in der Mitte durcli- 
gebrochen.

Bei dieser Versuchsreihe waren wir leider nicht 
in der Lage, dio Blocke zu photographieren, es konn
ten nur Skizzen aufgenommen w'crden. Die Blocke 
zeigten aber auch keine sehr augenfallige Unter- 
schiede in der GroBe des Lunkcrs, ausgenommcn in 
den Fallen, wo die Decke óflengehalten und mehnnals 
nachgegossen wurde.

Die Unterschiede in der Zeit des GieBens w'aren 
zu klein, ais daB sie sich stark bemerkbar machen 
konnten; immerhin zeigte es sich, daB die Blocke, die 
sehrraschabgegossen w'aren, einen besonders groBen, 
tiefgehenden Lunker hatten. Auch w'ar der Lunker 
bei den heiBen Schmelzungen im allgemeinen groBer 
ais bei den kalten.

Erheblich war der Unterschied in dem Aussehen 
des Lunkers, und zwar hatte in einigen Fallen der 
Lunker metallischreine Oberflache, in anderen Fallen 
war er von leichter Oxydhaut iiberzogen, andere 
zeigten eine starkę Oxydierung, und wieder andere 
hatten einen vollstandigen Scblaekeniiberzug.

Es ist anzunehmen, wrie auch von anderer Seite 
sehon dargelegt wurde, daB diese yerschiedene Be-

I Die bisherigen Ausftihrungen lassen erkennen, 
daB es nicht moglich ist, die Lunkcrbildung zu ver- 
httten, sondern daB man mir eine Verkleineriuig oder 
nachtragliche Ausfullung dos Lunkers erreichen kann. 
Wenn man nach Mitteln sucht, um dieses zu er- 
reiehen, muB man sich ldarmachon, daB es erstens 
darauf ankommt, dio Abkiihlimg in der Weiso lierbei- 
zufiihren, daB bei der Erstarrung der Winkel a, den 
die Innenflache dos erstarrten Korpers mit dor Senk- 
rechten bildet, moglichst groB und positiv wird, weil 
danu dio Senkung des Fliissigkeitsśpiegels klein bleibt; 
und daB man zweitens iiber einer Zono, in der die 
Erstarrung und damit dio Lunkcrbildung vor sich 
gcht, noch fliissigen Stahl halton muB, der den 
Lunker wieder ausfullt.

Don ersten Zweck erreicht man:
1. durch moglichst langsames AbgieBen von oben,
2. durch AbgioBon bei niedriger Temperatur,
3. durch dickc Wandung der Kokille uhten und 

diinno Wandung oben,
4. durch eine nach unton sich verjiingende Form 

des Blockes.

unten sind. Durch Warmhalten des Blockkopfes 
erreicht man dieses auch.

■ Die Wirkung des Offenhaltens des Blockkopfes 
und dos NachgieBens ist klar.

Wir sehen, daB dio bekannte giinstige Wirkung 
des langsamen GieBens auf die Lunkerbildung zwoi 
Griinde hat: Erstens wirkt sie fiir eino giinstige Form 
dos Erstarrungskorpers und zweitons dafiir, daB im 
Kopf noch flussiger Stahl yorhanden ist, wenn die 
Lunkcrbildung im unteren Teil bereits eingesetzt hat.

Wir haben, um dio Lunkerbildung zu verfolgen, 
erstmalig im Jahre 1918, eine groBcrc Zahl von 
Blockon auf dio yorschiedenste Weise abgegossen, 
und zwar:

Thomas- und Martinstalil, 
einzeln von oben und im Gespann von unten, 
schnell und langsam, 
aus heiBen und kil ten Schmelzungen, 
ferner unter Offenhalten des Blockkopfes und 

NachgieBen; die Błocko wurden dann zur Feststellung

E l  StaM  bereits erstam ) 
EU " rwchjyussrg

StaM  bereits e rsto rrt 
i' nochjiiissig
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schaffenlieit der Oberflache des Lunkers Veranlassung 
dazu gibt, daB Blocke gleicher GieBweise, die auf 
Grund der GesetzmaBigkeit der Lunkerbildung ziem
lich gleichmaBig groBe Lunker haben miiBten, 
dennoch nach dem Auswalzen sehr yerschieden groBen 
Entfall an hohlen Stiicken aufweisen. Der Lunker 
mit metallisch reiner Oberflache wird voraussicht)ieli 
beim Walzen zusammenschweiBen, zum mindesten 
aber wird eine vorhandene Hohlstelle nicht sichtbar 
sein; der Lunker mit starker Oxydschicht oder gar 
mit Schlackeniiberzug wird aber im Schnitt die be- 
kannte Zunge zeigen.

Um die Osydierung des Lunkers zu vermeiden, 
muB man den Luftzutritt moglichst yerhiiten. Es 
ist zu verliindern, daB sich in der Decke des Blockes 
Oeffnungen bilden, durch die Luft in den Lunker 
nachgesaugt wird. Die Bildung dieser Oeffnungen 
wird begiinstigt durch Schlackenteilchen, die sich 
auf der Blockdecke befinden und die Abkiihlimg und 
Erstarnmg an dieser Stelle yerhindern. Sie mussen 
also entfernt werden. Auch ein Abspritzen der Block
decke mit Wasser kann yorteilhaft sein.

Ein Yollkommen sicher wirkendes Mittel gibt es 
hier nicht, da sich immer noch, auch an den Seiten 
feine Oeffnungen bilden konnen, durch die Luft an- 
gesaugt wird.

( Der GuB von unten, obwohl fiir die Lunkerbil
dung ungiinstig, tut hier eine gute Wirkung, da er 
zur Bildung einer starken, yerhaltnismaBig undurch- 
liissigen Decke beitriigt.

Auf die geschilderten Umstande ist die eingangs 
erwahnte Tatsache zuriickzufiihren, daB bei dem 
silizierten Thomasstahl der Entfall an hohlen Stiicken 
geringer war ais beim Martinstahl. Der Thomasstahl 
wurde von oben gegóssen und dio Blocke, weil sie 
stark stiegen, mit Wasser begossen. Wie die auf- 
gebrochenen Blocke zeigten, war der Lunker zwar 
sehr grofi,_ hatte aber fast metallische Oberflache. 
Hierbei spielte, auBer der durch die Wasserkiihlung 
gebildeten starken Decke, yermutlich der Gasgehalt 
des Lunkers eine Rolle.

Eine wesentliche Verminderung der Limkerbil- 
dung war nur dort festzustellen, wo der Błock langere 
Zeit offengehalten und mehrmals Stahl nachgegossen 
wurde.

Dieses Verfahren yerspricht also Erfolg. Es hat 
aber den Nachteil, daB dieser bei den yerwendeten 
BlockgroBen nur daun eintritt, wenn geniigend lange 
Zeit nach dem GieBen des Blockes noch Stahl nach
gegossen wird, wenn also die Erstarrung schon weit 
vorgeschritten ist. Dieser Zeitpunkt ist friihestens 
eine Yiertelstunde nach dem AbgieBen erreicht. 
Praktisch ist es also im GroBbetrieb nicht bei allen 
Blocken durchfiihrbar, da der zum NachgieBen be- 
notigte Stahl in dieser Zeit in der Pfanne erstarren 
wiirde, und auch der Zeitverlust sehr erheblich ist. 
Ferner beansprucht ein mehrfaches NachgieBen den 
Stopfen stark.

Das zum Zwecke des NachgieBens erforderliche 
Offenhalten der Decke des Blockes zeitigt ebenfalls 
Nachteile. Wir haben zum Ollenhalten Holzkohle 
auf den Błock gestreut. Wenn nun zur Ausfiillung

des Lunkers nicht geniigend nachgegossen wurde, 
kam es vor, daB die sich bildende leichtschmelzbare 
Schlacke, die bis zuletzt noch flussig bleibt, in den 
gebildeten Lunker floB, und nun erst recht zu Hohl- 
stellen im ausgewalzten Erzeugnis Veranlassung 
gab.

Es muBten also andere "Wege eingeschlagen wer
den. Zu diesem Zwecke wurde angestrebt:

1. die giinstige Wirkung des langsamen AbgieBens 
von oben starker auszunutzen,

2. den Kopf des Blockes warmzuhalten.
Das langsame AbgieBen von oben hat seine Grenze 

in der Gesamtzeit, die dem AbgieBen einer Schmel
zung durch die Erzeugungsverhiiltnisse gegeben ist. 
Mehr ais 2 bis 3 min stehen fiir den Einzelblock nicht 
zur Verfugung. Diese Zeit ist auf jeden Fali zu kurz, 
da bei Beendigung des GieBens die Erstarrung im 
unteren Teile nicht wesentlich fortgeschritten ist. 
Das AbgieBen yon zwei Blocken gleichzeitig durch

die sogenaunte Ba- 
dewanne war nicht 
durchfiihrbar, weil 
dio Ausgiisse sich 
zusetzten. Ich habe 
deshalb ein beson- 
deres Verteilungs- 
stiick anfertigen 
lassen, das ermog- 
liclit, vier Blocke 
gleichzeitig abzu- 
gieBen (vgl. Abb. 6). 
Es ist dieses weiter 
nichts ais eine Ge- 
spannplatte, bei 
der die AusfluB- 
ijffnungen unten 
statt oben liegen, 
im iibrigen wie diese 
mit Trichter und 

Kanalsteinen yersehen. Hierdurch sollte gegeniiber 
der offenen Wannę ein Warmeverlust yermieden 
und durch den aufgesetzten Trichter. die Moglichkeit 

. gegeben werden, kleinere in den Kanalen imd Aus- 
fluBoffnungen auftretende Widerstande mit Druck 
zu iiberwinden.

Um den Kopf des Blockes warmzuhalten, wurden 
die Kokillen oben mit feuerfesten Steinen ausge- 
mauert.

Gleichzeitig sollte bei den Versuchen nochmals 
der EinfluB des GieBens von unten im Gespann feśt- 
gestellt werden sowie die Bedeutung des Blockdurch- 
messers. Fiir den Versuch wurden am 23. Juli 1919 • 
je drei Blocke

im Gespann yon unten,
im Gespann von oben
und einzelu von oben abgegossen.

Von don drei Blocken jeder GieBweise wurden je 
einer im Gewieht yon 1800 kg in ausgemauerter Ko- 
kille und je einer von 1800 kg und 2400 kg in gewohn- 
lichen Kokillen abgegossen. Die GieBzeiten sind aus 
Zahlentafel 1 ersichtlich. Abb. 7 a bis i gibt die 
aufgebrochenen Blocke wieder.
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Abbildung 7. EinfluC des GieOverfahrens auf die Lunkerbildung.

Im Gespann vor> unten Im Gespann von oben Einzeln gegossen.

Im  Gespann von unten gegossen.

1800-kg-Błock mit Massekopf 1800-kg-Block 2400-kg-Błock

1800-kg- lauu-Kg- — - **o
Błock Błock Błock

m. Massekopf

2400-kg-
Błock

Błock
m.Massekopf

iouu-Kg- 1800-kg-
Błock Błock

m.Massekopf



Zahlentafel 1. G ie f lb e d in g u n g e n  b e im  1. Y ersu ch .

Błock GieBverfaliren Kokille
Giefl-
zelt
min

a { Im Gespann! 1800 kg mit Massekopf 10b ( von unten | 1800 kg ohne Massekopf 16
0 2400 kg ohne Massekopf 16d | Im Gespann! 1SÓ0 kg m it Massekopf 11e 1 yon oben j 1800 kg ohne Massekopf 9
f 2400 kg ohne Massekopf 11
g 1 einzeln J 1800 kg m it Massekopf 4V.h j von oben ] 1800 kg ohne Massekopf 5i 2400 kg ohne Massekopf 6

Dio giinstige Wirkung der ausgemauerten Kokille 
zeigt sieh deutlich.

. Das laugsame AbgieBen von oben im Gespann 
wirkt ebenfalls lunkervermindernd, doch war die 
GieBzeit noch nicht so lang, daB der EinfluB voll 
zur Geltung kommt.

Die im Gespann yon unten gegossenen Blocke 
sind noch etwas be.:ser ais die einzeln von oben ge- 
gossenen. Die lange GieBzeit ubt ihre gute Wirkung 
trot-Ł der oben erwahnteji ungiinstigen Erstarrungs- 
verhaltnisse beim GieBen yon unten.

Die Tatsaehe, daB ein starkerer Błock einen star- 
keren Lunker aufwcist, wird offenbar.
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Zn Abbildung 7 (S. 501).

Um den beschriebenen Versuch nachzuprufen und 
durch die Untersuchung des Einflusses der Block- 
form zu erganzen, Wurden am'5. Jan. 1920 wiederum 
neun Blocke in verschiedenster Weise abgegossen, 
und zwar je drei Błock

im Gespann von unten, 
im Gespann von oben, 
und einzeln von oben.

Fiir jede GieBart wurde 
1 Kokille mit Ausmauerung,
1 gewohnliche Kokille in richtiger Stellung, 
und 1 gewohnliche Kokille in umgekehrter 

Stellung benutzt.
Die GieBzeiten sind in Zahlentafel 2 wieder- 

gegeben. Abb. 8,1 bis 9 zeigt die gebrochenen Blocke.
Wir finden das Ergebnis des Yersuches vom Juli 

1919 bestatigt, wonach durch das Warmhalten des 
Blockkopfes ein tiefgehender Lunker vcrmieden wird. 
Es zeigt sich allerdings, vor allem bei den im Ge
spann von unten und bei den einzeln gegossenen 
Blocken, eine Auflockerung in derMitte des Blockes. 
Hier ist der Stahl schon zu steif gewesen, um gut 
naehfliefien zu konnen. Da aber alle Stellen me- 
talliseh rein sind, werden sie ais Hohlstellen meist 
nicht in die Erscheinung treten.

PO O“  WS
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Błock KokilleGieflrerfahren
min

2400_kg norm. I A  mit 
Massekopf 

2400 kg norm. IA  
2400 kg norm. I  A 

umgekehrt 
2400 kz norm. I A mit 

Massekopf 
2400 kg norm. I A 
2400 kg norm. IA  

umgekehrt 
2400 kg norm. IA  

umgekehrt 
2400 kg norm. I  A 
2400 kg norm. I A

Gespann 
von unten

Gespann 
von oben

oinzeln

der Lunker in allen Fallen noch recht groB, doch ist 
der Stahl unmittelbar unter dem Lunker v8llig dicht. 
Dies entspricht der Rechnung, won ach in diesem Fali 
die Lunkerkurven sich schón im Kopf des Bloekes 
schneiden.

Ais Ergebnis der Versuche ist festzustellen, daB 
das Warmhalten des Blockkopfes durch Ausmaue- 
rung der Kokille das starkste Mittel ist, um den 
Lunker zu verkleinern. Die Frage der GieBweise 
und der GieBzeit ist demgegeniiber von untergeord- 
neter Bedeutung.

Von der giinstigen Wirkung der nach unten sich 
verjungenden Form des Bloekes kann im GroB- 
betriebe nur scliwer Gebrauch gemacht werden wegen 
der ungunstigen Verhiiltnisse beim Strippen; viel- 
leicht wird aber noch eine zweckmaBige Losung 
gefunden.

Will man lediglieh aufYerkleinerung des Lunkers 
hinarbeiten, so soli man langsam von oben und 
einen nach unten sich verjiingenden Błock yon 
kleinem Durchmesser gieBen, in einer oben aus- 
gemauerten Kokille, deren Wandungen nach unten 
dicker werden. Meines Wissens wird dieses bei hoch- 
wertigen Stahlen in kleineren Betiieben auch dureh- 
gefiihrt.

o o °  -sa w $

Uebrigens war die GieBzeit beim AbgieBen im 
Gespann von unten auBergewohnlich kiirz, sonst 
wurde das Ergebnis wohl besser sein.

Das langsame AbgieBen von oben im Gespann zeigt 
die erwartete giinstige Wirkung; immerhin geht der 
Lunker bei der gewohnlichen Kokille noch recht tlef.

In uberrcschend guter Wreise wird die erreclmete 
giinstige Wirkung der nach unten sich verjiingenden 
Blocklorm durch den Yersuch bestatigt. Zwar ist

Zahlentafel 2. G i e C b e d i n g u n g e n  b e i m 2. Y e rsu o h .



Abbildung 8. EinfluB des GieBverfahrens auf die Lunkorbildung.
Im Gespann von unten gegossen. Im  Gespann von oben gegossen. Einzeln gegossen.
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Im Gespann von unten gegossen.

2400-kg-Block, 1 A, 
mit Massekopf.

2400-kg-Block, 1 A. 2-łOO-kg-Block
umgekehrt.

Fur den GroBbetrieb ors cheint es am zweck 
maBigsten, unter Beibehaltung der bisherigen Block- 
form die Kokille oben auszumauern, und moglichst 
langsam von oben abzugiefien.

• 2. Analytische und Gefuge-Untersuchungen.
Von Dr. F r. H e i n r i c h .

Im AnschluB an yorstehenden Bericht iiber die 
Lunkerbildung sei im folgenden iiber die gemein-

. 2400-kg- 
Błock mit 
Massekopf.

Błock. jjiuuiw jui*
umgekehrt Massekopf

Błock. iBlooŁ
umgekehrt

2400-kg- 2-100-kg-
Błock mit Blook.
Massekopf

2400-kg-
Block

umgekehrt
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Blook-
mitte

schaftlich mit ‘SipL^ug. Kam pffm eyer durch- 
gefiilirte chemische und inetallographische Unter
suchung des bei der Versuohsschmelzung vom 
23. Juli 1919 erhal
ten en Stahls berich- r
tet. Neben den fest- 
gestellten Eigen- 
tumlichkeiten der 
Lunkerbildung war 
wohl auch ein Ein
fluB auf die Seige
rungserscheinungen 
und auf das Gefuge 
der Blocke und der 
daraus gewalzten 
Knuppel zu erwar- 
te n .

Block-
rand

Abbildung 9. 
Entnahm e der Probe- 
platten aus den Blook- 

halften.

Kopf Mitte FuB
Streifen aus oinem im Gespann von 
unten m it Massekopf vergOssenen 

1800-kg-Blook.

Block-
rnitte

Block-
rand

' m i m

. 'A si
fr

-

rfisT-Ąs

m M

m m i

MM

Entnahm e der Ana- 
lysenproben und 
Schliffe aus den 

Platten.

Kopf MIttc Pafl
Streifen aus einem einzelnen von 
oben Tergossonen 2400-kg-Block.

Abbildung 12. Sohwefeldrucke.

1. der Błock von unten oder von oben,
2. sehnell oder langsam,
3. am Anfang oder am Ende dos YergieBens,

4. in groBen oder in kleinen Kokillen 
und

5. unter Anwendung besonderer Vor- 
kehrungen zum Warmhalten des 
Kopfes (also von ausgemauerten 
KokUlenkopfen, im folgonden kurz 
ais Massekopfe bezeichnet) ver- 
gossen wurde.

Die yorgenommene Untersuchung lelmte 
sieh in ihrer Anlage an die bekannte Ar
beit yon W iist und F elser „Ueber den 
EinfluB der Seigerung auf die Festigkeit 
des FluBeisens1*1) an.

Aus den durch Zerschlagen der beider- 
seits eingehobelten Blocke erhaltenen 
Blockhalfteti Wurden in der in Abb. 9 
ersichtlichen Weise Platten yon 20 mm 
Starkę herausgcarbeitet und daraus durch 
Anbohren an den in Abb. 10 bezeichneten 
Stellen Analysenproben entnommen. AuBer
dem wurden an den Platten Streifen zur 
metallographischen Untersuchung heraus- 
geschnitten.

Auf eine ins einzelne gehende Wieder- 
gabe der Ergebnisse der umfangreichen 
chemisclienUntersuchung sei hier.yerzich- 
tet. Bemerkt sei nur, daB die Zusammen
setzung des Stahls an den yerschiedenen 
Bohrstellen Schwankungen zeigt
im Kohlenstoffgehalt von 0,42 bis 0,96 %
„ Mangangehalt „ 0,79 „ 0,96 %
„ Phosphorgehalfc „  0,04:0 „ 0,128 %
„ Schwefelgehalt „  0,048 „ 0,192 %
„ Siliziumgehalfc ,, 0,28 „  1,03 % 2).

Um ein anschauliches Bild fiir die yer
teilung der Fremdstoffe in den Blocken zu 
erhalten, wurden die bei den Analysen ge- 
fundenen Werte zeichnerisch dargestellt in 
ahnlicher Weise, wie dies bei Landkarten 
fur die Hohenangaben iiblich ist. Die 
Prozentgehalte an den yerschiedenen 
Fremdstoffen wurden durch yerschieden 
stark angelegte Farbtone angedeutet und 
zwar derart, daB die starksten Gelialte 
durch die tiefsten Schattierungen wieder- 
gegeben werden.

Bei der Betrachtung dieser Darstellun- 
gen (Abb. 11) fallt die auBerordentlich 
starkę UngleichmaBigkeit eines doch nor- 
mal ersćhmolzenen Stahls auf. Ln einzel
nen fuhren die Biider und Zahlenwerte 
zu nachstehenden SchluBfolgerungen:

Der Stahl der Versuehsschmelzung enthielt im 
Mittel: 0,56 % C, 0,88 % Mu, 0,067 % P, 0,060 % S 
und 0,32% Si.

Festznstellen war, ob die chemischen und Gefiige- 
cigenschifteu des Stahls andere sind, je nachdem

') Metallurgie 1910, 22. Juni, S. 363.-^- 
Vgl. St. u. E. 1910, 21. Dez., S. 2154/60.

2) Der W ert 1,03 o/o stellt einen Zufallswcrt dar, der 
nur an einer Stelle gefunden wurdo uad auf eino anangel- 
hafte Yerteilung von Ferrosilizium zuruckzufuhren sein 
diirfte. Abgesehen von diesem Werfc schwankt der Si
liziumgehalt nur Ton 0,28 bis 0,37o/0.
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c p
1800-kg-Block mit Massefcopf ISOO-kg Błock 2400-kg-Block

Abbildung 11. Yerteilung von ICohlenstóff, Phosphor und Schwefel in  den Blocken.
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Im  Gespann von unten vergossene Blocke.

o  P  S
1800-kg-Block m it Hassekopf

O P S
1800-kg-Block

Einzeln vergossene Blocke.

O P S
2400-kg-Block

0 V S C P S C
1800-kg-Block mit Massekopf 4 1800-kg-Block

Im  Gespann von oben yergossene Blocke.

P S
2100-kg-Block
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3. Wahrend des VergieBens unserer Versuchs- 
sclimelzung erfolgte in der Pfanne eine Ent- 
mischung, wobei der mittlere Phośphorgehalt 
von 0,051 auf 0,081 %x) und der mittlere 
Schwefelgehalt von 0,068 auf 0,077% anwuchs. 
Eine- Anreicherung des Kohlenstoffs wahrend 
des VergieBens wurde nicht festgestellt, da
gegen eine geringe Abnahme des Silizium- 
gehaltes.

4. Die in gro Ber en Kokillen vergossenen Blocke 
waren starker geseigertund zeigten ein ungleich- 
maBigeres Seigerungsbild.

5. Der EinfluB der Massekijpfe ist an den gege- 
benen Darstellungen unverkennbar. Aus den 
Zablenwerten ergibt sich, daB das^Warmhalten 
der Kopfe dort eine fast doppelt so starkę An- 
reicherung der Fremdkorper (Kohlenstoff, Phos
phor, Schwefel) bewirkt ais bei Verwendung ge- 
wohnlicher Kokillen. Ueberdies zeigen die Bilder, 
daB die GleichmaBigkeit- des Staliles aus Masse- 
kokillen auBerhalb des eigentlichen Seigerungs- 
gebietes (wenigstens in den langsam gegossenen 
Blocken) eine hervorragende ist.

Zur Ergiinzung dieser durch Analyse festgestellten 
Yatsachen erfolgte die m akroskopische Unter- 
suchung der nach Abb. 10 aus den Platten heraus- 
geschnittenen Streifen. Einige Schw efeldrucke  
sind in Abb. 12 wiedergegeben. Unverkennbar ist 
sehon bei den wenigen hier gegebenen Bildeni der 
EinfluB der Massekopfe. Bei den ubrigen Bildern be- 
stiitigen sich die aus den Analysen erhalten en Ergeb
nisse. Doch ist darauf hinzuweisen, daB bei den 
unregelm aBig verteilten Fremdstoffanreicherungen 
kcineswegs so ste.tige Uebergiinge vorliegen, m e dies 
die Darstellung Abb. 11 Yortauscht. Im Gegenteil 
zeigen die Schwefeldrucke, daB in den Blocken scharf 
abgegrenzte Schwefelseigerungen vorhanden sind. 
Ferner zeigen die Schwefeldrucke am Blockrande der 
von oben vergossenen Blocke starkę puuktformige 
Schwefelanreicherungen, die bei den von unten ver- 
gossenen Blocken nur in weit geringerem MaBe auf- 
treten.

Die m ikrographische U ntersuchung erfolgte 
bei jedem der auf Schwefel untersuehten Streifen an 
drei Proben je aus Blockrand, Blockmitte und einer 
dazwischenliegenden Stelle, wie dies in Abb. 12 an- 
gedeutet ist. Von einer Wiedergabe dieser Schliff- 
bilder sei abgesehen. Nur ein kennzeichnendes Bild 
ist in Abb. 13 (geiitzt mit Pikrinsaure, fiihffache Ver- 
grofierung) wiedergegeben. Es stammt aus dem 
FuBrande eines im Gespann von oben vergossenen 
2400-kg-Blockes und istkennzeielmend fiir die in 
FuB und Mitte der Blocke allgemein beobachtete 
Erscheinung, daB unmittelbar am Bandę sich eine 
sclimale Zone kleiher Kristalle und darauf eine 
Schicht in bestimmter Richtung schrag nach oben 
geriehteter groBer langgestreckter Kris ta lic befindet. 
Diese Richtung ist am ausgepragtesten im FuB der 
Blocke, ist allgemein noch in der Mitte' der Blocke 
Yorhańden und findet sich in den von oben ver- 
gossenen Blocken auch noch in den Randteilen des 

!) Kiickphosphorung??

1. Der Seigerungsgrad scheint nach den vorliegen- 
den Yersuchen bei den von unten vcrgossenen 
Blocken am groBten zu sein. Was die Gesetz- 
maBigkeit der Seigerung anlangt; so scheint die

Abbildung 13. BloeŁgefiige eines un Gespann von oben 
vergossenen 2400-kg-Blockes. (Eandstelle aus dem FuCo 

des Blockes.)

2100-kg-Block lS)0-kg-Block 1800-kg-Block
m. llaseekopf

Abbildung 14. Schwefeldrucke der Eniippel, gewalzt aus 
den im Gospann von unten vergossenen Blocken.

Art des Gusses Yon oben oder von unten ohne 
besonderen EinfluB zu sein.

2. Hinsichtlich der GieBgeschwindigkeit ergibt sich 
eino Ueberlegeuheit der langsam gegossenen 
Blocke; sie sind regehnaBiger geseigert und 
stellen in ihrem genmdon Teil einen weitaus 
gleichmaBigeren Werkstoff dar.
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Kopfes, wahrend die Rand teile der von unten ver- 
gossenen Blocke diese Erseheinung nicht mehr zeigen. - 

l Die Betrąchtung der iibrigen Schliffbilder ergibt 
wiederum deutlicli die Anreicherung in den Kopfen 
der Masseblocke. Ferner ist bei diesen Blocken in
folge der langsameren Abkuhiung im Kopf ein gróbe- 
res Korn zu finden ais im Kopf der anderen Blocke. 
Weiterhin ist infolge der langsamen Abkuhiung die 
Korngrofie bei den 2400-kg-Blócken allgemein groBer 
ais bei den 1800-kg-Blocken. Endlieh ist beim GuB 
yon unten im FuB in der Blockmitte merkwurdiger- 
weise eiu feineres Ferritnetz festzustellen ais bei den 
von oben vergossenen Blocken.

Die Betrąchtung der Schliffe bei starkerer Ver- 
gróBerung lieferte keine weiteren Aufscliliisse.

Zur Vervollstandigung der Untersuchung wurden 
die iibrigen Blocke der Schmelzung auf 50 mm Qua- 
drat ausgewalzt und aus denKniippeln in gleichen 
Abstanden Proben entnommen. Abb. 14 gibt einige 
der erhaltenen Schwefeldrucke wieder. Der EinfluB 
der Massekopfe tritt auch hier deutlieh vor Augen. 
Die Analysenwerte wurden in ahnlicher Weise wie 
seinerzeit bei den Blocken darge>tellt. Die erhaltenen 
Bilder liefern ebenso wie die Schwefeldrucke das 
bemerkenswerte Ergebnis, daB auBerlich gesund er- 
scheinende Massekopfkniippel in ihren Kopfenden 
noch gefahrliche Anreicherungen an Fremdstoffen 
enthalten konnen.

Das Ergebnis unserer Untersuchungen sei iolgen-
dermaBen zuśammengefaBt:

1. Stark ausgepriigte Unterschiede zwischen den 
yersehiedenen GieBverfahren wurden bei dem 
untersuchten silizierten Stahl nicht beobachtet.

Immerhin steht fest, daB
2. langsam gegossene Blocke in der GleichmaBfg- 

keit des nicht geseigerten Stahls den sclmeller 
gegossenen Blocken iiberlegen sind, und daB

3. die in groBeren Kokillen vergossenen Blocke 
stiirker und ungleichmaBiger geseigert sind ais 
kleinere Blocke.

Ais Hauptergebnis der Untersuchung darf gelten:
4. die festgestellte, auBerordentlich starkę An- 

reicherung der Fremdstoffe in den Kopfen der 
in Massekokillen vergossenen Blocke, imd

5. die beobachtete hervorragende GleichmaBigkeit 
des in Massekokillen vergossenen Stahls, soweit 
er auBerhalb des eigentliehen Seigerungsgebietes 
liegt.

Fiir den Betrieb ist zu beachten:
6. Die Kopfenden der aus Mass ekoplblockcn ge- 

walzten Kniippel miissen weit genug abge- 
schnitten werden, um nicht infolge der auch 
noch in auBerlich ges und erscheinendem Stahl 
vorhmdenen gefalirlichen Seigerungen unlieb- 
same Ueberraschungen zu erleben.

An den Bericht schlofi sieh folgender M e in u n g s-  
austauscli an-

®r.-Sttg. Ph. l o n n a r t z  (E ssen): Wegen der in 
dem Bericht geschilderten Vorteilc der umgekehrt ge
gossenen Blocke giefien Wir bei K rupp seit vielen Jahren 
grofie Mengen Sonderstahl steigend und fallend in nach 
unten Yerjiingten Fonnen. Die Schwierigkeiten beim 
Abzichen derselben haben wir mittels eines nach unseren 
Angaben von Lauchliammer gebauten Sonderstrippers 
iiberwunden, der seit einiger Zeit m it gutem Erfolge 
ver\vendet wird. Dieser Sonderstripper besteht in einer 
in jeden Kranhaken cinhangbaren Vorrichtung, die den 
oberen Teil des Gusses nach Entfernung des losen Masse- 
kopfos erfafit und hochzieht, wahrend zwei Stutzen dio 
Form niederhalten. M it H ilfe des neuen Strippers sind 
wir in der Lage, umgekehrt koniselio Giisse fast in  dor- 
selben Zeit zu strippen wie gewohnliche.

Professor Sr.'3ng. P. G o c r e n s  (Essen): Dio E nt- 
stehung des Lunkers ist nach meiner Ansicht nicht in dem 
Augenblick becndet, wo der Błock erstarrt ist, sondern 
sehr wahrscheinlich erfolgt im Laufe der Abkuhiung eino 
weitere Vergrofierung des Lunkers. Das scheint mir 
aucii bewiesen zu sein durch die dem Bericht beigefiigten 
Blockabbildungen; in Abb. 7 ist bei don im Gespann von 
unten gegossenen Blocken der Schnitt eines 2400-kg- 
Bloekes wiedergegeben. Man , hat das Empfinden, ais 
ob der untere, spitz zulaufende Teil des Iiohlraumes, der 
dio Form einer engon Spalte hat, erst nach der 'E r- 
starrung entstanden sei. Das Aussehen diese3 schmalen 
Hohlraumes wird wahrscheinlich darauf zuriickzufuhren 
sein, dafi es sich hier im allgemeinen um oin ZerreiBen 
des bereits festen Blockes handelt. Erklarlich wird die
ser Vorgang durch folgende Ueberlcgung: Wenn der 
Błock vollstandig erstarrt und die Kokille abgezogen 
ist, kiihlt sich die aufiere Schicht de3 Blockcs rasch unter 
Botglut ab, wahrend im Innern die Temperatur noch 
hoch ist. Wenn nun dor injnere Teil sich durch die 
weitere Abkuhiung zusammenzieht, so kann dies nicht 
durch Zusammenziehen des ganzen Blocke3 erfolgen, da 
dio aufiere Hulle infolgo der niedrigen Temperatur, die

sio schon angenommen hat, dies nicht gestattet. iflso 
kann das Zusammenziehen des inneren Kernes nur in 
der Weise erfolgen, dafi er eiufach weiter aufreifit.

Was die Innenflache des Lunkers anlangt, so hat 
der Bcrichterstatter mit Recht darauf hingewiesen, dafi 
die Oberflache durch cingesogene L uft osydiert. Aber 
es ware noch auf folgendes hinzuweisen: Ich habe bei 
weichom Flufieisen gefunden, dafi der Lunker haufig mit 
Desoxydationsprodukten angefiillt is t; dieso erscheinen 
ais woifies Pulver, das bei der Analyse einen hohen 
Mangangehalt, bis zu 50o/o MnO, ergibt. Es handelt sich. 
um feim erteilte, in  Eisen unlosliche Oxyde, die durch 
den Erstarrungsvorgang allmahlich nach iraien gestofien 
und schliefilich an die Oberflache des Lunkers getrieben 
werden.

Direktor F . P a c h  e r  (Diisseldorf): Den Yorschla- 
gen dos Berichterstatters zur Yermeidung des Lunkers 
kann ich mich aus meiner Erfahrung nur anschlieBen. 
Es ist von grofier Wichtigkeit, bei der W ahl dor Block- 
form dio fiir jeden Einzelfall richtigo Grofio zu finden. 
B ei. hochwertigen Stahlsorten wahlt man zweckmafiig 
moo-lichst kleine Blockąuersclmitte. Dieso von oben zu 
giefien, ist leider niclit moglich, denn man liiuft sonst 
Gefahr, die Gufiform anzugieBen. Auch bei Yerhiiltnis- 
mafii" grofien Blocken, die man von oben giefien konnte, 
deren Lange aber im Verlialtnis zum Q.uerschnitt eme 
ziemlieh grofie ist, orscheint der Gufi yon obon nicht 
zweckmafiig, aber auch nieht der Gufi Yon unten. Da.s 
Gieften von nnten wird oman deshalb vermeideai, weil 
zweifollos durcli das lange Eindringen des heifien Stahls 
dio KokiUe unten lange Zeit warm erhalten wird, so dafi 
am unteron Teile dos Blocks, wie an einigen Abbildungen 
zu ersehen ist, sich ein fadenartiger Hohlraum bilden 
wird. Das Giefien von oben aber, das auBerordentlich 
zweckmafiig ist, um den Lunker moglichst klein zu be- 
kommon, hat in  solehen Fiillen auch seine Nachfceile, weil 
dio Oberflache unschon und yoU Spritzor ist, .was bei 
Stiicken, die nicht abgedreht werden, oder bei denen nur 
w enif horunterfiillt, grofien Ausschufi verursachen kann. 
Manche Werke sind nicht in der Lage, groBere Blóckf
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zu rerwalzen, weshalb sie kleine Blockquerschnitte neh- 
men musscti. Blocke von etwa 240 mm2 z. B. sind von 
oben ohne Gefahr des Angiefiens nicht zu gieBen. Ich 
stand vor der Frage, wie man solche Blocke am besten 
giefit, um gleiehzeitig die Vorteile des Giefiens von unten 
und von oben zu gewinnen und einen moglichst kleinen 
Lunker bei reiner Blockoberflache zu erhalten. Ich habe 
folgende Losung gefunden, die vorziigliche Erfolge auf- 
wies: Sechs bis acht Błocko wurden auf einmal im 
Gespann von unten gegossen. Dio Lango des Bloeks 
■wurde so gewiihlt, dafi dfe Temperatursteigerung im 
unteren Blockteil bei Beendigung des steigenden Gusses 
noch nieht so groB war, daB der Stahl zu Schwindungs- 
hohlraumen neigt. Dies war bei einer Gesamt-Bloeklange 
von etwa 1200 mm bei ungefahr 900 mm der Fali. 
Daraufhin wurdo der GuB von unten eingestellt, dio 
Verbindung der Blocke untereinander durch Einworfen 
eiues „Knochcns“ in den EinguBtrichter verhindert, so 
da(S man also die einzelnen Blocke raseli von oben naeh- 
gieBen konnte, wobei eine Wanno mit zwoi Ausliiufen 
yerwendet wurde. Es wurde nun schnell 300 mm auf 
jeden Błock aufgegossen, also mehr ais gewohnlich ublich. 
Das Ergebnis dieses Verfahrens war aber, daB der unterc 
Teil des Blockes durebaus cinwandfrei dicht und auch die 
Obcrfliiehe durchaus gesund war. Yon den Blocken wur
den auBer den aufgegossenen 300 mm noch etwa 50 mm 
abgeschnitten, also etwa ein D rittel der Blocklange. Die 
Stelle desAufgusses warnatiirlich scharf gekennzeichnet; 
der aufgegossene Teil hatte aber oben immerhin noch so

yiel Zusammenhang mit dem Błock, daB er beim Walzen 
nicht abfiel. Auf diese Weise erhielt ieh aber mit Sicher- 
lieit vollkommen gesunde Blocke.

Direktor Dr, F. W. G a r t  n e r  (T orgau): Ich habe 
bereits im Jahre 1914, vor Kriegsausbruch, umfassendb 
Versuche gemacht, um bei Stahl fiir nalitlosc Rohre, die 
aus Bohblocken yorgelocht- und gezogen wurden, die Lun- 
kerbildung zu vermindern. Zunachst versuchfce ich, die 
Kiipfe der Rohblocke von etwa 245 mm Quadrat dadurch 
liingere Zeit warm zu lialten, dafi ich besondero Kokillen 
dafiir anwandtc, in deron Kopfondon Schamofrfceplatten, 
auf 250 mm ausgespart, eingclegt waren. Nachdem das 
Gespann abgcgossen war, wurden die Kopfe abgedeckelt 
und auf dio Deckel troekener, feiner Sand geworfen. 
Hierdurch wurde tatsachlich eine Verminderung des 
Lunkers erreicht; die Kopfe hatten aber ein unsaubere8 
Ansehen, und dic Blocke blieben leieht in don Kokillen 
hiingen. Ein Stripperkran stand mir nicht zur Vcr- 
fiigung, ich muBte aus diesem Grunde diese Versuche 
wieder aufgeben. Ich ging deshalb dazu iiber, dio Blocke 
vorkehrt zu gieBen und den Kopf in don groBtcm Qucr- 
schnitt zu yerlegen; es gelang hierdurch, die Luukcr- 
bildung wesentiich zu vermindern und den durch sie 
hervorgerufenen AusschuB im Rohrwerk betrachtlich 
lierabzudriieken. Es darf hierbei aber nicht unerwahnt 
bleiben, daB die um den Trichter stehenden Blocke nor- 
mal 'vergossen werden und von der Bohrfabrikation aus- 
scheiden miissen, und daB darauf zu achten ist, daB auf 
den Trichter verschiedentlieh naehgegossen wird.

Feinmessungen bei Warmzerreil5versuchen.
Yon Professor H. E dert in Kici.

I jie  Ausfuhrung von Feinmessungen zur Bestim- 
mung der Proportionalitats-, Elastizitats- und 

Stfeckgrenze an erwarmten Metallstaben mit Hilfe 
des Martensschen Spiegelapparates1) macht, sobald 
eine hohere Yersuchstemperatur ais 600 bis G500 
in Betracht kommt, Schwierigkeiten. Diese be
stehen weniger in der Wahl eines geeigneten Wiirme- 
bades — die Erwarmung des Probestabes laBt sich 
nach dem Yorgang von Stribeck beąuem in einem 
elektrisch geheizten Luftofen vornehmen — ais in 
der hohen Temperatur, der einzelne Teile des Spiegel
apparates, in erster Linie die MeBfedern, ausgesetzt 
sind. Letztere verlieren, wenn sie aus Kohlenstoff- 
stahl bestehen, in der Rotglut fast vollstiindig ihre 
Elastizitat. Sie biegen sich unter dem Druck der 
Spaimsehraube bleibcnd durch, lockern sich daher 
und iibertragen die Liingenaiiderung des Probe
stabes nicht mehr zuverliissig auf die Spiegel. Ihre 
anfanglich harten und scharfen Schneiden werden 
ausgegliiht und — im Luftofen — durch Oxydation 
angegriffen, b ii Ii en dadurch an Scharfe ein und 
haften auch aus diesem Grunde weniger fest an der 
Probe. Das erhoht die Unsioherheit der Bewegungs- 
iłbertragung.

Die auBerhalb des Ofens liegenden Teile, Schnei- 
denkorper, Spiegelbefestigung und Spiegel, leiden 
ebenfalls unter der Ofenwarme, die sich durch Lei- 
tung und Strahlung auf sie ubertragt, wenn nieht 
besonders lange MeBfedern und Spiegeltrager ver- 
wendet werden.

Sind die Spiegel im Bereich des von dem Ofen 
aufsteigenden warmen Luftstromes angeordnet, so

ł ) M a r t e n a :  Materialieńkundo fiir den Ma- 
sehinenbau I ,  S. 201 u. 478.

beeintrachtigt dieser die Genauigkeit der Ablesung, 
indem er die Spiegel und damit das Bild der Skaleń 
im Fernrohr in leichte schnelle Schwingungen ver- 
setzt.

Aus diesen Griinden und weil, bevor man dem 
Bau von Kraftmasehinen mit sehr hoher Arbeits. 
temperatur nalier trat, das Bediirfnis nur gering war 
hat man auf Feinmessungen zur Bestimmung der’ 
Dehnungseigenschaften.bei so hohen 'Warmegraden 
bisher verzichtet.

In folgendem sollen zwei einfache Abanderuńgen 
der ilblichen Versudisanordnung angegeben werden, 
die den Spiegelapparat von Martens auch fiir Tem
peraturen uber 6000 verwendbar machen. Sie be- 
treflen das Materiał der MeBfedern und die Kiihlung 
der empfindlichen Teile.

Die Yersuehseinrichtung ist in Abb. 1 abgębildet. 
Der Probestab befindet sich in einem elektrisch ge
heizten, ausgezeichnet regelbaren Luftofen, ahnlich 
dem von Stribeck1) angewandten und ausfuhrlich 
beschriebenen. Die Temperatur wird an der Stab- 
oberflache durch zwei Thermoelemente gemessen.

Die MeBfedern (m) und der Spannbiigel (s) haben 
die bekannte von Iiudelofl'2) angegebene Form. Sie 
bestehen aber nicht aus Kohlenstoffstahl, sondern 
aus einer hohen Temperaturen gegeniiber wider- 
standsfaliigeren Legierung. Ais gut geeignet erwies. 
sich eine von den Deutschen Nickelwerken in Scliwerte 
erzeugte Chromnickellegierung (Chronin), die sich 
wie Stahl schmieden und auf Wcrkzeugrnascliinen

x) Zeitschr. d. Yer. deutseh. Ing. 1903, 18. April, 
S. 559.

2) Mittcil. aus d. Kgl. teclm. Yersuehsanstalten 1893, 
S. 297.
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bearbeiten laBt, aber in 
der Botglut ausreichende 
Elastizitat und Festigkeit 
besitzt und bei 10000 
noch nicht zundert. "Walii- 
sclicinlieli wiirde auch 
einer der von - Krupp er- 
schmolzenen reinen Auste- 
nitstahle1) mit mehr ais 
20 % Chrom brauchbar 
sein.

Dic Erhitzung der 
Sehneidenkorper, Spiegel- 
trager und Spiegel ist 
durch einen dicht unter- 
halb der Schneidenebene 
angebrachten Luftschleier 
yermieden, der die Uebcr- 
tragung der Ofenwiirme 
ani die fragliehen Teile 
yermindert und. sie gleich
zeitig kiihlt. Er wird durch 
PreBluft gebildet, die aus 
den Dusen (d), dereń 
Mundstiicke 40 min breite 
und 1 mm hohe Oeffnun- 
gen haben, unter gerin- 
gem Druck hauchartig 
ausstromt., Der Zweck 
m d yollstandig erreicht, 
so daB man die oberen En- 
den der MeBfedern mit der 
Fingerspitze beriihren 
kann, ohne sich zu ver- 
brennen.

Zugleich hillt die PreB
luft den aufsteigenden 
Luf tstrom von den Spiegeln 
fern. Die Skaleń im Fern- 
rohr ersclieinen infolgedessen yollkommen klar und 
ruliig wie bei einem Versuch bei Zimmertemperatur, 
und die Beschaffung besonderer langer Spiegeltrager 
eriibrigt sich.

<*) Kruppsche łlonatslicfte 1920, August, S. 129.

Abbildung 1. Versuchseinrichtung zur Ausfuhrung von 
Feinmcssungcn bei WarmzcrrciCversuchen.

Das Verfahren ist von mir bis zu einer Versuehs- 
temperatur von 8500 erprobt worden, ohne daB sich 
irgendwelche Schwierigkeiten ergeben hatten. Im 
besonderen waren die MeBfedern nach elf mehr- 
stiindigen Versuclien bei 700 bis 8500 noch vollig 
brauchbar.

Ein Soziołoge zu Tagesfragen der Wirtsehaft und der Politik.
Von Dr. O tto  M o s tin  Duisburg-Ruhrort.

1. A llgem ąines.

| y l a x  Weber ist immer seine eigenen Wege ge- 
gangen. Gar manebmal liabe ich ihm nicht 

folgen konnen. Unbedeutendes aus seiner Feder 
kenne ich nicht. Im Rahmen des groBen Sammel- 
werkes „GrundriB der Sozialokonomie111) ist sein 
neuestes Werk erschienen. Es handelt sich um den 
ersten Teil. einer grundlegenden Darstellung iiber 
),Die Wirtsehaft imd die gesellschaftlichen Ordnungen 
und Maehte11. Was diese „gesellschaftlichen Ord- 
nungen und Miichte“ fur die Gestaltung der Wirt-

l ) Im Yerlage von J . C. B. Mohr, Tiibingon 1921.

schaft und ijire Ergiebigkeit bedeuten, hat heuto 
wohl im Grunde jeder begriffen. Wirtscliaftspolitik 
heiBt letzten Endes nichts anderes, ais beide fiir die 
Zwecke der Wirtsehaft so nutzbar zu machen, daB 
eine groBtmogliehe Leistung erzielt wird. So sehr 
aber eine allgemeine Vorstellung yon diesen Zu- 
sammenhangen lebendig ist, so sehr fehlt es vielfach 
an der klaren Erkenntnis der Zusammenhange im  
einzeinen. Max Webers Buch ist in heryorragender 
Weise berufen, solche Erkenntnis zu fordern.

Es zu lesen ist nicht leicht. Die Ausdrucksweise 
mutet einen manchmal gewollt eigenartig an. Oft 
ist die Darstellung auf groBtmogliehe Knappheit
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so zugespitzt, daB die Yerstandlichkeit dadurch ge- 
fahrdet wird. Es ist nidit ausgeschlossen, daB 
namentlich die, wie Weber selbst sagt, „einleitenden, 
nicht gut zu entbehrenden, aber unvermeidlich 
abstrakt und wirklichkeitsfrcmd wirkenden Be- 
griffsdefinitionen“ manchen vom weiteren Vor- 
dringen abhalten. Das ware zu bedauern, denn cssind 
wenige Biicher in den letzten Jahren auf den Markt 
gekommen, die an Reichtum der Gedanken, an Klar- 
heit der Beobachtungen und an Scharfsinn des Ur- 
teils sich diesem an die Seite stellen konnten. Fiir 
die Leser dieser Zeitschrift yon besonderer Bedeutung 
ist, wie ein Soziologe yom Rangę Max We bers in 
solchem Ralimen zu den groBcn Tagesfragen der 
Wirtsehąft und der Politik Stellung nimmt. Sollte 
nicht iiberhaupt im ICreise der Wirtschaftspraktikcr 
mehr auf das geachtet werden, was deutsche Hoch- 
schullehrer in Wort und Sehrift lehren ? Gibt dies 
doch dem Geistesleben ganzer GescMechter das 
Geprage und lehrt doch die Erfahrung zur Geniige, 
in welchem Umfange die Gesetzgebung mittelbar 
und unmitfelbar dureh die Lehrmeinungen der 
nationalokonomischen Wissenschaft dauernd be- 
einfluBt wird.

Dem wciten Rahmen, den Mas Weber fiir seine 
Untersuchungen spannt, entspricht seine Begriffs- 
bestimmung des, ach so oft miBbrauchten, Wortes 
„Soziologie". IImi ist es die Wissenschaft, welche 
,,soziales Handeln“ in seinem Ablauf und seinen 
Wirkungen ursachlich erklaren will. „Soziales 
Handcln“ aber nennt er alles Handebi1), das in 
irgcndweleker bewuBter und gew ollter B e
ziehung auf andere sichabspielt. Das Werturteil, 
welches sonst wohl yielfaeh das Wort „sozial" in 
sich schlieBt, fiillt bei dieser Begriffsbestimmung aus, 
und yielleicht ware es fur manchen offentlichen Streit 
iiber Fragen der Sozialpolitik zweckdienlieh, wenn 
man diesem Yorgange der „wertfreien Soziologie11 
folgen wiirde. Freilich, auch der Soziologe bleibt 
letzten Endes doch nicht ohne Werturteil aller 
Theorie zum Trotz, so audi nidit Weber. Diese Wert- 
urteilc aber wiegen dann um so schwerer angesichts 
des bis zum iiuBersten gesteigerten Strebens, die 
Dinge in kiihlster, leidenschaftsloser Sadiliclikeit 
zu betrachten.

2. Sozialisierung, P lan w irtsch aft und S ozia 
lism us.

Es ist darnach schlieBlidi nur selbstverstandlich, 
wenn Weber bei versdiiedenen Anlassen sich zu den 
Fragen der Sozialisierung aufiert. So, wenn er sich 
mit Otto Neurath, dem Yolkswirt der Miinchener 
Raterepublik, iiber das Wesen der „Naturalrechnung“ 
auseinandersetzt. Einem zweckgemaBen wirtschaft- 
lichen Erwerben ist eine besondere Form der Geld- 
rechnung zugehorig, die K apitalrechnung d. h. 
die Schatzung und Priifung yon Erwęrbsmoglich- 
keiten und Erwerbserfolgen dureh Vergle:ch des

1) Ich iibcrsetzo hier, wie auch w ci ter mehrfach,
nach bestem Yermijgen und fiir die Zwecke dieses Auf- 
satzes zu schwerfliissige Begriffsbestimmungen Webers in 
geiiiufigerea Deutseh.

Geldschatzungsbetrages samtlieher Erwerbsgiiter bei 
Beginn und bei AbschluB des einzelnen Erwerbs- 
unternehmens oder der einzelnen Redmungsdauer. 
Ihr steht gegeniiber die „F aturalrechnung“ ,d ie  
eine Geldabschatzung nicht kennt, sondern nur mit 
,,Einkiinften“ aus Gutem und Erwerbskraften in 
Naturalform rechnet. Sie ist im Gcgensatz zur 
ICapitalreclmung unloslich yerbunden mit jeder 
Wirtsdiaftsform, dic nicht nur dureli Streben nach 
Erwerb im Sinne yon Neugewinnung von Giitern 
dureh den Einzelnen, sondern lediglich dureli Streben 
nach der bestmoglidien Bedarfsdeckung seitens der 
Allgemeinheit gekennzeichnet ist. Mit einer „Voll- 
sozialisierung“ im Sinne der Kommunisten, die mit 
dem Verschwindcn tatsachlicher Preise rechnet, 
ist sio aufs engste yerbunden, und Weber hat 
recht, wenn er sagt, daB es fiir jene geradezu 
die Kernfrage ist, ob eine solche Naturalredinung 
fiir die ganze Volkswirtsdiaft durchgefiihrt und da
liach ein Plan fur deren Gestaltung aufgestellt 
werden kann; ist doch ein solcher Plan eine zweite 
unbedingte Voraussetzung fiir jede Vollsozialisieruiig, 
wenn sie nidit iiberhaupt auf jede zweckmaBige Aus- 
nutzung der yorhandenen Wirtschaftskrafte zur 
bestmoglidien Befriedigung der Wirtschaftsbediirf- 
nisse yerzichten will. Oder wie sich Weber aus- 
driickt: Von einer ratioualen „Planw irtschaft"  
kann keine Rede sein, solange nidit eine Rechnungs- 
art gefunden ist, auf dem eine rein rationale Auf- 
stellung eines Planes erfolgen kann. Diese Frage aber 
ist noch vollig ungelost, ja wohl unlosbar. Auch 
Weber tritt dem bei, allerdings yorsichtig in der 
Form, daB er sagt: „In Landern, deren Bevolkerung 
so dicht ist, daB sie nur auf der Grundlage genauer 
Rechnung unterhalten werden kann, ware yielleicht 
die Grenze der mogliehen Sozialisierung natih Form 
und Umfang d\irch den notwendigen Fortbestand 
tatsachlicher Preise gegeben, und wenn irgendwo, 
liegt an dieser Stelle die begriffliche Scheidung 
zwischen Sozialismus und Sozialreform11. Jeder 
Sozialismus aber, der sich auf sittliche oder ahnlidie 
Forderungen stiitzt, der seinen letzten Urspriingen 
und Zieleń nach also nicht W irtsch afts- sondern 
Gesinnungs-Sozialismus ist, sollte in Ehrlichkeit 
den unmoglichen Versuch aufgeben, seine Forde- 
rungen irgendwie mit Gmidsatzen yernunftigen 
Wirtschaftens in Einklang bringen zu wollen. Dann 
wiirde der Widerstreit der Meinungen wesentlich 
an Klarheit gewinnen. Wenn bei solchen Aus- 
einandersetzungen, sei es iiber „Planwirtschaft11 oder 
iiber „Sozialisierung" oder schlieBlich iiber „Kom- 
munalisierung11, freilich Delfach auf die Leistungen 
und Gepflogenheiten der K riegsw irtschaft hin- 
gewiesen worden ist, um aus ihren im wesentlichen 
„naturalen Rechnungsformen“ Schliisse auf ihre 
Eignung fiir die gewolmlidie Wirtsehąft zu ziehen, 
so hebt 3Iax Weber dem gegeniiber wiederum einen 
Punkt heryor, der meines Eraclitens zur Beurteilimg 
des Gedankenganges aller jener' yon entscheidender 
Bedeutung ist, welche die Kriegswirtschaft irgend- 
welclier Form in der Friedenswirtsdiaft yerwenden 
oder gar ausgestalten wollen. Kriegswirtschaft ist, wie
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Weber zutreffcncł ausfubit, „in der Lage, Macht- 
yollkommenheiten auszuniitzen, wie sie der Friedens- 
wirtschaft mir bei „Staats-Sklaverei“ der „Unter- 
tanen“ zur Verf iigung stehen. Sie ist ferner „Bankrot- 
teurs-Wirtschaft“ ijirem innersten Wesen nach: der 
aberragende Zweck laBt fast jede Riicksickt auf die 
konmiende Friędcńświrtschaft schwinden“. Es wird 
nur techniseh prazis, okonomisch aber bei allen 
nicht mit ganzlichem Yersiegen bedrohten Materialien 
und vollig mit den Arbeitskraften nur im Groben 
gcreclinet. Die von der Kriegswirtschaft einge- 
schlagenen Wege haben nicht den Sinn, dauernde 
Rationalitat der in Ansprueh genonnnenen Arbeits- 
kraftc und Werkstoffe zu sichern. Dieser grund- 
legende Unterschied gegen unsere Friedenswiitscluaft 
wird nur allzuoft iibersehen.

Sehr fein sind die weiterhin gegebenen Unter- 
scheidungen zwisclien den verschiedenen Arten des 
Sozialismus, wie ihn die Gegcnwart zeigt. Die 
eine nennt Weber „Rationalisierungs-Sozialismus", 
der sein Hauptziel in der naturalen Yerteilung der 
Giiter sieht und darum (wie sie es auch im Kr i eg e 
war) die Vorstufe der vollsozialistischen Planwirt- 
schaft darstellt.

Der „B etr ieb sra ts-S oz ia lism u s11 kniipft an 
„Appropriations-Interessen“ der Arbeiter an, d. h. 
an den Wunsch und an das Streben nach Gewinnung 
des Eigentums an den Arbeitsmitteln oder, wie Weber 
cs ausdriickt, an den zur Arbeit gehorigen „sach- 
lichen Beschaffungsmitteln“. Die Fiihrer freilich, 
soweit sie nicht auf kommunistischem Boden stehen, 
sind im wesentlichen Trager eines „rationalen  
Sozialismus". Und der ganze ldaffende Gegensatz 
zwischen ihnen und jenen, damit die letzte Ursaehe 
fiir die Unklarheiten und Verschwomrnenheiten der 
KompromiBler im Lager der Sozialisten, denen der 
Belęemiermut zur eigenen Ueberzeugimg fehlt, wird 
deutlich, wenn Weber in lesenswerten Ausfiihrungen 
iiber „Expropriation“ und „Appropriation“ der 
Arbeiter gegeniiber den „Beschaffungsmitteln11 dar
auf hinweist, daB auch (und geradel) jede ra tion a l-  
sozialistisehe Einheitswiitschaft die Expropriation  
aller Arbeiter b eibehalten  und nur durch die 
Expropriation der privaten Besitzer vervollstandigen 
wurden. Der Grund dessen liegt auf der Hand: 
Solche Einheitswirtschaft ist ohne Leitung durch 
eine Verwaltungsstelle des in Betracht konimenden 
Yerbandes unmoglich.

Sehon gelegentlich dieser Ausfiijnungen Max 
Webers kommt stark zum Ausdruck, was er an einer 
anderen Stelle des naheren darlegt: Die „soziologi- 
schen Grur dkategorien des Wirtschaftens“ d. li. die 
Triebfedern und M itte l des W irtschaftens  
sind grundsatzlich  immer die g leichen ,inag  
seine Form auch noch so verschieden sein. So wird 
auch eine sozialistiscli gegliederte Wirtscliaft bei- 
spielsweise nichts daran andern konnen, daB alles 
Wirtschaften von den Einzelnen zur Erzielung per- 
sonlicherV orteilc entweder id ealer oder materieller 
Artunternommen und betrieben wird, dies auch dann, 
wenn man versucht, das Wirtschaftslefoen durch 
Gesetze oder sonstrwie behordlich zu „regeln"; denn 
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was „merkwiirdigerweise oft verkannt wird“ : in 
einer sozialistiscli organisierten Wirtscliaft wiirde 
das Disponieren freilich in den Handen der Verbands 
leitung liegen, nur so lange aber, ais diese Yerbands 
leitung diktatorisch, also selbstherrlieh vor sich geht. 
Jedes R echt der M itbestim m ung der e in 
zelnen B ete ilig tcn  wiirde sofort dic Aus- 
tragung von In teressengegensatzen  m it sich  
bringen. Vor allem aber wiirde jeder auch bei solcher 
Wirtschaftsform fragen, ob ilim  die Art der zuge
wiesenen Kation und der zugewiesenen Arbeit, ver- 
glichen mit anderen, seinem Interesse entsprechend 
erscheint. Danach wiirde er sein Verhalten einrich- 
ten. Gewaltsame Maehtkampfe um Aenderung 
oder Erhaltung der einmal zugewiesenen Kation, 
um Aenderung oder Erhaltung der Arbeitsbedingun- 
gen und um Gewinnung besonders beliebter Arbeits- 
stellen, also Streik und Aussperrung, EinscJirankung 
der Arbeit zur Erzwirgung _von Aenderungen der Ar- 
beitsbedingungen bestimmter Gewerbezweige, Boykott 
und gewaltsame Vertreibung unbeliebter ArbeHs- 
leiter, — kurz, derlei Interessengegensatze waren 
auch in solcher sozialistischen Wirtschaftsorgani- 
sation an der Tagtsordnung, und so schlieBt Weber 
seine Betrachtungen mit den treffenden Worten: 
„DaB sie meist verbandsweise angefochten werden, 
daB dabei die mit besonders l e b e n s w ic h t ig e n  
Arbeiten BefaBten und die rein korperlich Kraftigsten 
bevorzugt waren, entsprache dem bestehenden Zu- 
stand. Jmmer aber stande dies Interesse des E in 
zelnen — everituell: die gleichartigen, aber anderen 
gegeniiber feindlichen Interessen vieler Einzelner — 
hinter allem Handeln. Die Intercssenkonstellationen 
waren abgcandert, die Mittel der Interessenwahr- 
nehmung andere, aber jenes Moment wiirde ganz 
ebenso zu tref fen. So sicher es ist, daB rein oder 
ideolegiseh an fremden Interessen orientiertes 
wiitscbaftliches Handeln vorkommt, so sicher ist 
auch, daB die M asse  der M e n sc h e n  nicht so 
handelt und nach aller Erfaluung nicht so handeln 
kann und wird“.

3. Y erw altung, V erfassung und berufs- 
stan d isch e Y ertretung.

Auf abnlicher Grundlage bewegt sich und zu 
ahnliehem Ergebnis kommt Webers Betrachtung, um 
ein weiter es Beispiel herauszugreifen, iiber „Be- 
am tentum  und B ureaukratie11. Der Wider- 
spruch, in dem sieli so yiele links gerichtete Kreise 
von jeher bewegen, indem sie auf der einen Seite die 
„Beamten-Bureaukratie“ in Grund und Boden ver- 
dammen und auf der anderen Seite eine immer 
groBere Ausdehnung der Massenverwaltung fordem, 
hebt Weber wieder mit kurzeń, scharf formulierten 
Satzen hervor. Man beachte dabei, daB dieser Mann 
wahrlich nichts von Neigungen zu verknochertem 
Bureaukratismus in sich tragt und einst so viel 
beachtete Worte der Kritik uber das Streben gerade 
der Deutsehen nach der Beamtenexistenz ge- 
funden hat. „Man darf sich", schreibt er, „durch 
alle sćlieinbaren Gegeninstanzen, seien es kollegiale

69
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Inter essenyertretuiigen oder Par lamentśfuśschiisse' 
Oder Riitc-Diktaturcn oder Ehrcnbeamte oder 
Laicnrichter oder was immer (und yollends durch 
das Schelten iiber den „hi, Bureaukratismus"), nicht 
einen Augcnblick dariiber tauschen lassen, daB alle 
k o n t. i n u i e v 1 i o h e A r b e i t  durch Beamte in 
Bureaus erfolgt. TJnser gesamtes Alltagsleben ist 
in diesen Rahmeń eiiigcspannt. Man hat nur die 
Wahl zwischen „Bureaukratisicrung" und „Dilettan- 
tisierung" der Verwaltung, und das groGe Mittel der 
Pebcrlegenheit der bureaukratischen Vęrwaltung ist 
Fach w issen , dessen yollige Uncntbehrlichkeit durch 
die modernę Technik und Oekonomik der Giiter- 
beschaffung bedingt wird, Jiochst einerlei, ob dieso 
kapitalistach oder — was, wenn die gleiche techniśche 
Leistung erzielt werden sollte, nur eine ungeheure 
Steigerung der B edeutung der Fachbureau- 
kratie bedeuten wiirde — so z ia listisch  organi- 
siert sind.

Zu all den guten Satzcn noch den einen: „Bureau- 
hratisierung ist uberall der unentrinnbare Schatten 
der yorsclireitcndcn M asseiulem okratie . . Nur 
fraglich, ob eine sozialistische Ordnung „iii der Lage 
wiire, ahnlichc Bedingungen fiir eine rątionale  
und das hiefie gerade fiir s i c : straff bureaukratischc 
Yerwaltung zu noch festeren fonnalen Reg ein 
zu schaffen, wie die kapitalistische Ordnung”. Die 
Frage stellen, JieiBt wohl fiir die meisten Leser dieser 
Zeitschrift sie beantworten, und gleiches hat Weber
0 ffensi elit l i ch im Sinn, wennschon er der Form nach 
die Frage offen laBt.

Verlockcnd wiire es, namentlich fiir den selbst 
im politisclien Leben Stehenden, noch weiter auf das 
■einzugehen, was Max Weber im letzten Kapitel 
•scines Werkes iiber die Grundfragen der Politik 
unter dem Titel „Die Typen der Hcrrschaft" darlcgt. 
Parlam entarism us und Parteitatigkeit kommen 
dabei nicht gut weg, aber ich finde gerade an den 
hier oft scharfen kritischeu Bemerkungen Webers 
wenig auszusetzen. Sie stellen die Krebsschaden 
unserer gcgenwiirtigen politiscjien Organisation ins 
deutliehste Licht. Er wird den Vorziigen „kol- 
legialer Leitung", wiesie etwa gegenwiirtig auch 
im Deutschen Reich und in den einzelnen deutschen 
Freistaaten Piat z gegriffen hat, durchaus gereclit. 
Aber nieht minder zutreffend ist seine Feststellung: 
Weder euie kraftvolle cinhcitliche auBere noch 
innere Politik von Massenstaatcn ist e ffek tiy  
kollegial zu leiten. SJbst, j i gerade die „Diktatur 
des Proletariats“ zum Zwecke der Sozialisierung 
erfordert den vom Vertrauen der Massen ge-' 
tragenen D iktator. Eben diesen aber konnen und 
wollen — n;cht etwa die „Massen", sondern die 
anassenhaften parlamentarischen, parteimaBigen oder 
{was nicht den geringston Unterscliied maclit) in 
den „Raten“ herrsęhenden Gewaltliaber nicht er- 
tragen. Nur in RuBland ist er durch Militarmaclit 
entstanden und durch das Solidaritatsinteresse der 
licu appropriierten Bauern gestutzt.

Und wenn Weber dann weiter nach den Griinden
1 iir die Schaffung von „Kollegien" fragt, so wird auch 
da der Heinung wenig entgegenzusetzen sein, daB

daffir maBgeblieh yielfach das Fehlen eines Fiiluers 
zufolgc Eifersucht der um dic FiiJirerseJiaft sich 
Drangenden oder das Strebcn der Belierrschten 
nach moglichster Einscjirankung der HeiTschafts- 
gewalt śei. Aus einer Mischung dieser Griinde ist sie 
in den meisten Reyolutipncn aufgctretcn ais „Rat“ 
revolticrender Truppen oder ais WohlfaJutsausscliuB 
oder ais AusschuB von „Volksbeauftragten“. In 
der gewohnten Friedensverwaltung hat fast immer 
der letztgenannte Bęweggrund, d. h. dic Abneigung 
gegen den einzelnen „starken Marin", fiir die Kol- 
legialitiit leitender Behorden entschieden. So in 
der Sehweiz und in den genanntcnneudeutsęhcn Ver- 
fassungen. Boi letztereu waren Trager dieser Ab
neigung haufig gerade die Sozialisten, welche dic 
fiir die Sozialisierung unbedingt erforderliehe straffe 
Einheitlichkeit der Verwaltung aus Besorgnis vor 
dem „Wahlmonaichcn" opferten, nieht zuletzt 
unter dem EinfluB der fuln-erfeindlicJien Einpfin- 
dungsweise des Bcamtentums in der Partei.

Diesem Parteibcam tentum  wird noch nianches 
deutlichc Wort zuteil, und niclit minder lesenswert 
ist das, was iiber die parlam entarische Kabi- 
nettsregicrung und die B edeutung all dessen 
fiir die W irtschaft gesagt wird. In einer Zeit, 
in welcher der Ruf nach berufsstandischcn  Vcr- 
tretungen so laut ist, kann natiirlich der Soziologe 
auch iueran nicht yoriibergehen. Wenn er dabei den 
Satz in den Vordćrgrund stellt, sie (d. h. eine berufs-, 
standisehe Vertretung) konne sowohl JiocJ',revo- 
lutionaren ais aucli liochkonservativen Charakters 
sein, so bezeiclmet er damit wohl zutreffend den 
letzten Grund dafiir, daB politisch weit auseinander- 
gehende, ja einarider geradczu schroff gcgcniibcr- 
stehende Kreise gleicherweise dcnselben Rut ertorien 
lassen, aber eben mit yerschicdener Absicht. Die 
einen denken daran, daB die berufsstandische Ver- 
tretung das Paiteilebcn zuriickdrangen wird. Das 
glaubt Weber nicht. Yon den Betriebsraten ange- 
fangen, meint er, bis zum Reicliswirtschaftsrat wird 
eine Unmasse neuer Pfriinden fiir bewiihrte Partei- 
zugehorige geschaffen und ausjgcniitzt werden. Das 
Wirtschaftsleben wird politisicit, dic Politik okono- 
misieit. Das mag in dieser Allgemeinfassung zu weit 
gehen; aber man mag dem Gedankcn der Arbeits- 
gcmeinscliaft und der Wirtschaftsrate schlieBlich 
nocli so giinstig gegeniiberstelien, fiir seine Durch- 
fiihrung sollte doch niclit unbeachtet bleiben, was 
Weber gegen die notwendige F iihrcrlosigkcit 
solclier berufss^Śndischcn V ertretungen sagt; 
„denn ais berufsmaBige Intcressenvatreter werden 
nur solclie Reprasentanten in Betracht kommen, 
welche ilire Zeit ganz in den Dienst der Intcressen- 
verti-etung stellen konnen, bei den nichtbemittelten 
Scliicjiten also besoldetc Sekretiire der Interessen- 
verbande“. Gibt die Erfatirung dem nicht voll 
recht ? Wer sind die Fiihrer des Reichswirtschafts- 
rates ? Und wie steht es mit einer der wichtigsten 
Fragen der inneren Organisation solcher berufs- 
standischen Vertretungcn, mit der Regelung 
des Abstimmens ? Berufsstandische Vertretung und 
Abstimmung in iJirer Gesamtheit passen sclilechtwcg
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nicht zusammen. Ich wenigstens mochtc- hier 
Wcbers Urteil unterstreichen, wonaeh „paritątische11 
Zusammensetzung mit Durchstimmen bedeutet, daB 
.„umfalleiide" Gewerkschaftler den Unteinejunern, 
iicbecliencriscjic Unternehmer den Aibeitern zum 
.Sicge yćrjielfen, also die „ldasscmviirdełqsestcn“ Ele- 
mentc den Ausschlag geben. Die Gefaliren, die 
darin liegen, sollten bei der Yerfolgung nament- 
licli der Bezirkswirtscnaffegcdanken nicht unter- 
seJiatzt werden.

Man mag im einzelncn alledem gegenuber vcr- 
schiedener Meinung sein konnen. Es mag yielleicht 
.auch maneher Leser meinen, das alles seien yielfaeh 
keine neuen Dirige. Max Weber yerwahrt sich auch

Umschau.
Ueber AnlaBsprodigkeit.

In dor Herbstversammlung 1919 de3 Iron and Steel 
Institute war eine ganze Vortrag3reiho dem Chromnickcl- 
■stahl gewidmot. M it der Anlafisprodigkeit do3 Chrom- 
nickelstahls beschiiftigten sich Vortrśigo von F. R o g e rs1) 
und von R. II. 6 r c a v c s !). Da an der miindlichon 
und sehriftlichen Erortorung die namhaftosten Metallur- 
gen Englands und oinigo bedeutende Forscher Frank- 
roidis teilnahmen, erscheint om nahores Eingohen auf 
sio um so lohnender, alg maneherloi aus eigener prak- 
tischer Erfahrung Gesehopftołi dabei einfliefit, und ander- 
seit-s im deutschon Sehrifttum die Anlafisprodigkoit noch 
kaum behandelt worden ist.

Die geschichtliche Entwicklung scheint die folgonde 
gowesen zu sein: W ahrend dos Krieges maehfce zuerst 
Brearlcy bei Kriegsmaterial, wahrscheinlich Flugzeug- 
Kurbelwellen, Beobachtungen iiber Sprodigkoit, die iim  
ernst genug schienen, um olne yertrauliche Zusammen- 
kunft aller Facldeuto zum Erfahrungsaustausch vorzu- 
schlagcn. An Stello dieser Konferenz tra t oin vertrau- 
liches Rundschreiben des Airboard (Aufsichtsbehorde fiir 
Plugwesen), in weichem Brearleys Beobachtungen mit- 
gcteilt wurden. Diese Mittailungen dos Airboard habon 
augenscheinlieh sowohl Rogera ais Greaves zu ihren Un
tersuchungen veranlafit, doch heben beide horror, dafi 
sio dieselben begonnen hatten zu oiner Zeit, ais noch 
fast nichts iiber dio Ersoheinung bekannt war. Das 
Wort Anlafisprcdigkeit (temper brittleness) selbst stammt 
iibrigens von Dickenson3). Der Krieg3zustand erklart 
es, daB vor 1919 nichts iiber dio AnlaBsprodigkeit in 
dio Oeffentlichkeit gedrungen is t; dio bisherigen Yer- 
offentlichungen sollen jedenfalls in  keinem Verhaltnis 
zu dem Umfang der Untersuchungen stohen.

Die Kritik an der Arbeit von Rogor3 richtot sich 
sowohl gegen die Versuchsergobniss3 wic gegen dio aus 
iimen gezogenen Folgerungcn. Mehrero Rodner (Hat- 
field, Aitchison, Mooro) erkliircn, nie einen Harteunter- 
6chied zwisehen langsam und schnoll aus dor Anlnfizono 
abgekiihlten Proben gefunden zu haben. M o o r o  ver- 
mutet die Erklarung do3 Harteunterschiedes darin, dafi 
•dio lańgsam abgekiihlten Proben oben infolge diesor lang- 
samon Erkaltung oine liingero Gluhdauer aufzuwoisen 
haben. Da auch Roger3’ Deutung der in dor Tat sohr 
schwachen Effekto auf den Erwarmungslrarvon ange- 
fochten wird, so ergibt sich: dio Karbidlosungstheorie, 
in der Rogers den Sohwerpunkt seiner Arbeit sieht, wird 
allerseitś abgelehnt. W  h i t  o 1 e y sehliigt vor, d'.eso An- 
nahmo auf chemischom Woge zu priifen. Unter der Ein
wirkung von m ittelstarker Salpotersauro gibt Stahl mit 
freien Karbiden (gegliihter Stahl) eino fast farbloso, 
Stahl mit gelosten Karbiden (geharteter Stahl) eine stark

x) Vgl. St. u. E . 1920, 12. Aug., S. 10S6.
2) Y gl St. u. E . 1920, 22. Juli, S: 984.
s) „Nickel Chromium Stcels", West of Scotland Iron 

*nd Steel Inst. 1919, April.

an yerschiedenen Stellen seines Buches gegen dic 
Unterstellung des Anspruches, „wesentlieh Ncues“ 
hier zu bieten. DaB aber alle diese Erkenntnisse . 
mit einer liochst bemerkenswerten Schiirfc gc- 
wonneu nnd mit ungewohnlicher Ueberzcugungs- 
loaftausreinei- Sachlichkeit heraus begrundet werden, 
liiBt den Wunsch aufkommen, daB dieses Buch bei 
denen, dic sonst fiir Soziologie und wirtschaftliehe 
Theorie nicht viel iibrig haben, gelesen werdc, und 
daB aus ihm kunftige Fuhrer des politischen und 
wiitschaftlichcn Lebetis die notwendigen jź Folge- 
rungen fur dic Beurteilung mancJicr entseheidenden 
Lcbensfragen unseres Wirtschafts- und Gesellschafts- 
lebens ziehen mochten.

dunkel gefiirbto Lo3ung. Ais weiteres Bcweismittel gogon. 
Rogers fiihrcn M o n y p o n n y  und A i t c h i s o i i  ins 
Fold, dafi Chromniekelstahle ganz iihnlieher Zusammen
setzung sehr verschicden stark zur AnlaBsprodigkeit nei- 
gen, und auch Greaves wird vorgehalten, dafi or diesen 
Punkt nicht goniigend betont habe. Ais Beispiol fiihrt 
M o n y p e n n y  oine Probe an, dio nach dem Hartem 
und Anlassen boi 680° m it sehr langsamer Abkuhlung 
oine Sclilagfestigkoit von 10 mkg besafi, wahrend man 
sonst bei gleich zusammengesetztom Materiał nach dieser 
Behandlung nur 0,7 mkg erreicht. D i c k e n s o n  gibt 
Schaubilder (Bild 1 und 2) zweier Chromniokelstalile, 
in wolchen die Brinellharte und Schlagfosfcigkoit na/-h 
dem Hiirten nnd Anlassen in Abhangigkeit von der An- 
laBtemperatur oingetragen sind, und zwar entspricht dio 
ausgezogene Linio einom Anlasson m it Abkuhlung in 
Wasser, dio gestriclielto Linio einem Anlassen m it lang
samer Abkuhlung.

Der orste Stahl zeigt AnlaBsprodigkeit, d. h. bei 
Anlafitemperaturen zwisehen 500 und 650° hat die Ab- 
kiihlungsgeschwindigkeit groficn Einflufi auf die Sohlag- 
festigkeit; boim zweiten Stahl ist kein solcher E in flu t 
vorhanden. E r  neigt der Ansicht zu, dafi dcli die AnlaB 
sprodigkoit auf zu hohe Schmiedetemperatur zurucł 
fuhren liifit, Auf die Brinollharto hat — on tg^«_  
Rogers — die Abkiihlungsgcschwindigkeit keincn E in
fluB, wio Schaubild 1 zeigt. A s h d o w n  bemerkt, dafi 
in zahlreiehen Fiillen, in  denen das Anlassen (510 
bis 530°) mit anschliefiender Luftabkuhlung boi Flug- 
zeugkurbelwellen und anderen Schmiedostucken aus 
Chromniekelstahl angewandt wurde, eine niedrige 
Schlagfestigkeit, nie beobaehtot worden sei. I I  u m f r  e y 
hat gefunden, dafi ein Stahl mit 1 #/o Ni und 2 o/0  ̂ Cr 
sowohl naeh Oel- wie naoh Luftabkuhlung sohr loiciht 
AnlaBsprodigkeit annahm. Das kritische Intervall liegt 
wesentlich tiefer ais bei Greaves, namlich boi 300 bis 
3500; Seine Lago scheint demnach stark durch dio Zu- 
sammensetzung des Stahls beeinflufit zu werden. G re n e t  
toilt mit, dafi nach seinon Erfahrungen der Einflufi 
des Nickels und des Chroms auf den Stahl hinsichtlich 
der AnlaBsprodigkeit, jedes fu r sich genommen, schwach 
,-0i gegenuber ihrer gemeinsamon Wirkung. S a n i t e r  
hat im Gegensatz zu Rogers bei Nic-kelstahlon m it bis 
0,3o/o C keino AnlaBsprodigkeit festgestellt. Weicher 
Kohlenstoffstahl hat Anlage zur Sprodigkeit. Es liegen je
doch keino Erfahrungen vor, dafi die Sprodigkeit wie bei 
Chromniekelstahl durch Abschreckon nach dem Anlasson 
beseitigt werden kann. Humfrey erwahnt, dafi or m  
einom Blech aus reinem sehwedischen Eisen grofio Vcr- 
schiedcnhcit gefundon hat: wahrend oin Peil sich mit 
dem Hammer doppelt falten liefi, liefi sich ein anderer 
Teil zwisehen den Fingern zerbrechen; eine Gefugever- 
schiedenheit war nicht aufzufinden. H u m f r e y  ver- 
mifit eine Erwahnung des Bruchaussehena bei Greaves. 
Der sprode Bruch wordo jetzt allgemein ais inter- 
kristalliner Bruch angesohen, der deh von dem Bruch 
langs den Gloitebenen deutlich unterscheide, und_ man 
konne nach dem Bruchaussohon die Schlagfestigkeit un- 
gofahr beurtcalon; allerdings stofie dio Erforschung dea

*
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Zur Erklarung des Auftretens der Anlafisprodig
keit hatte Greaves angenommen, uafl zwisohen 500 und 
550° ein kritiachor Punkt bzw. ein Umwandlungsbereick 
liegt, oberhalb dessen der ziihe Zuatand, unterhalb dessen 
der sprode Zustand bcstiindig ist. H. L e  C h a t e l i e r  
stimmt dem zu. E r  weist auf die Umkehrbarkeit und> 
Wiederholbarkeit des Yorganga hin, dio ihn etwa dem 
Hiirtungsvorgang des Kohleratoffstahlg an die Seite stelit. 
Seat langem ist man auf der Suche naeh einem Umwand- 
lungspunkt des Stahls unterhalb 700°, dessen Yorhanden-

Unterschied 
in der Ausdehnung

Abbildung 3. Unterschied in der Ausdehnnng.

sein aus den Anomalien der Eigenschaften bei 300° m 
folgon scheint. Vielleicht machen Chrom und Nickel 
die Umwandlung leichter beobachtbar, indem sie dio- 
selbe bei schnellor Abkiihlung unterdriicken. G r e n e t  
fiihrt aus, dafi ein Zusammenhang der Anlafisprodigkeit 
m it dem magnetischen und elektrischen Verhalten und 
dem Femgefiige nicht aufzufinden w ar; jedoeh habe auf 
seine Yeranlassung Chevenard m it seinem genauen Diffe-

Abblldung 2. Wie Abb. 1.

Anlafisprodigkeit wird nu r durch die Kerbschlagprobe 
und duroh keine andere Sprodigkeitsprobo, die Hatfield 
anwandte, angezoigt. Dies beweist einerseits den W ert 
der Kerbschlagprobe. Man kann dio Sache jedoeh audh 
von einem andern Gesichtspunkt ansehen: von mafigeben- 
der Bedeutung ist nur eine Priifung, dio der Be- 
anspruehung des fertigen Stiickes im Betriebe nahe- 
kommt; die praktische Bedeutung der Anlafisprodigkeit 
R-urde also von Pall zu Pall davon abh^ngen, ob eine 
otoubeanspruchung m it Kerbwirkung zu erwarteu ist

Zusammenhangs zwischen Bruch und Struktur auf grofie 
Schwierigkeiton. Demgegeniiber weist R o s e n h a i n  
darauf hin, dafi man es beim behandelten Chroinniekel- 
stahl nicht mit einer einfachon Kornstruktur wie E errit 
zu tun habe; deshalb sei der Ausdruok „interkristallin" 
hior nicht anwendbar. H  a t  f i e 1 d.besitzt eine Chrom-

Abblldung 1. . Hartę und Biegefestigkeit in AbhKngigkelt
Ton5 der AnlaOtemperatur (--  nach dem Anlassen ln
Wasser abgeklihlt, — ---nach dem Anlassen langsam

abgekUhlt.)

ndckelstahlprobe mit „interkristallinem“ Bruch, die bei 
einer Streckgrenze von 102 bis 110 kg/mm2 und hoher 
Dehnung oino Schlagfestigkeit von 6,9 mkg habe; solche 
Fiille miifiten von der Theorie beriicksiehtigt werden. 
Jlan  miisse iibrigens untersoheiden zwisclien Kerbsprodig- 
keit und wirklicher Sprodrgkeit. Dio Erscheinung dor

20

¥

Abbildung 4. Warmkerbschlagyersuche.

A n a ly  bo : 
weicher Cr- XI- tfeicher Cr- Ni-
C-Ktapl Stahl C-Stabl Stahl

% % % %
O 0,32 0,31 Ni —  3,50
Si 0,18 0,17 Cr —  1.58
Mn 0,86 0,54

rential-Dilatometer eine sprode und eine ziihe Próbo des- 
selben Chromnickelstahls gegeneinander gepriift und da- 
boi einen Unterschied der Proben in  der Warmeaus- 
dehnung zwischen 400 und 550° feststellen konnen. Die 
Aufzeidinung des Tnstrumentes wird durch Schaubild 3 
wiedergegeben. , ,



14. April 1921. Umschau. Stahl und Eisen. 517

M o n y p e n n y  glaubt die Hypothe-e von Greavos 
durdi Ergebnisse von Warmkerbschlagyersuchen wider- 
legen m  konnen, die in Schaubild 4 yeroinigt sind,

In diesem bozieht sich die Kurvo A auf einen be- 
handelten Chromnickelstahl von 125 kg/mm2 Fo3tigke:t 
im zahen Zustande, die Kurve Bt-auf denselben Stahl 
im sprodcm Zustande; Kurve C endlioh gehćirt einem 
weichon Kohlcnstoffstahl zu und dient nur zum Ver- 
gleich. Dio Abszisson geben dic — steigend errcichten — 
Temperaturen, bed denen die Proben geschlagen wurden, 
die Ordinaten die Schlagarboit im mkg; niihere Angaben 
fehlen. Aus dom Schaubild geht lieryor, dafi die Schlag- 
fcstigkeit der zahen Proben bi3 zu 500° etwa konstant 
bleibt, dann aber abfiillt und ein Minimum naho obor- 

. hall) 600° erreaeht, sowio daB die Schkgfestigkeit der 
sproden Proben boi erhohtor Temperatur stark zunimmt 
und von 300° an praktisch mit derjenigen der ziihen 
Proben zusammenfiillt. Hiornach ist von einom Ueber- 
gang in einen ziilioren Zustand oberhalb 500° nicht dio 
Bede. G r  e a v o s orwiderfc Ln seinom SchluBwort liier- 
auf, dafi die von ilim gemessenen Schlagwerte bei go- 
■wolinlicher Temperatur nicht m it dioson W&rmyersudhs- 
■\verton in Beziehung gebracht werdon diirfen, und w irft 
dio interessanto Frage auf, was eingetreten ware, wenn 
man die Proben nicht bei der Hochsttemperatur zerschla* 
gon, sondern dio Temperatur wieder hiitte zuriickgehen 
lassen. Je  naehdem der Verlauf unterhalb 300° der 
Kurvo A oder B folgto, hiitte man auf dio groficre 
Stabilitiit do3 einen oder anderen Zustandes sehliefien 
konnen. In Ergiirizung seiner Arbeit iiufiert er iiber das 
Verhalten des nach dem Anlassen in L uft abgekuhlten 
Chromniekelstahls seino Ansicht, daB in gewissen Gren- 
zen die Sehlagfestigkeit m it der Abkiihlungsgeschwindig- 
keit stetig abnelime. Der Unterschied in der Schlagfo3tig- 
keit nach Wasser- und nach Luftabkuhlung liange einer- 
seits von Masse und Abmessungen des Stiickes, ander
seits vom Stahl ab, und zwar nicht sowohl von der 
Zusammensetzung ais von der Herkunft.

Dio Pragę, ob aueh ungehiirteter Stahl der Anlafi
sprodigkeit unteriiegen kann, erfiihrt keine klaro Be- 
antwortung. Dio Yersuchsergebnisse von Rogers sprechen 
dagegen, ebenso dio Angaben von Greavo3, dafi man 
bei langjamer und schnellcr Abkuhiung diesolbo Schlag- 
festigkeit erhalt, wonn man mit der Anlafitemperatur 
bis in den Bereibh von Acx liineimgeht (wodureJi die W ir
kung der vorhergcgangenen H artung aufgelioben wird). 
Augenscheinlich ist die Sachlage dio, dafi eine wenigstons 
teilweiso H artung Vorbedingung der AnlaGsprodlgkeit ist. 
Dor von 820° in L uft abgekiililte Stahl do3 Sehaubildes 1 
hatte dio Brinellharte 515; der von Humfrey crwiihnitG 
Stahl mit 1 o/o Ni und 2 o/0 Cr wurde „iiberhitzt und in 
Luft abgekiihlt" und nahm dadurch, boi jedenfall3 ge- 
ringen Abmessungen, wahrschoinlieh Hiirte an. Ein Zwei- 
fel kann nur noch bestelien iiber den von Grenot er- 
wiihnten Versuch mit zwei Proben des gleichen Ghrom- 
mckelstahls:

Behandlung Ergebnis
Erhitzen auf 9250 im Ofen, Sprode, feinkornig 

Abkuhiung iiuflerst langsam 
im Bereioh von 500 0 

■desgl., dann naoh Tollstiindigor Grobkornig, weniger
Erkaltung Wiedererhitzung sprode
auf 650°, Abkuhiung in Wasser

. ® er ist nicht ersichtlich, m it welcher Geschwindig- 
Abkiililung von 925 bis 500° erfolgte; iiberhaupt 

afit sich mit diesen Ergebnissen, da auch sonstige An
gaben, wie z. B. die der Stahlzusammensetzung, fehlen, 
meht viel anfangen,

Auf der Suclie nach don Ursachen der Anlafisprodig- 
'eit ist man auch auf den Phosphor verfallen. G ro n e t 

erwiihnt beilanfig, dafi der Phosphorgehalt einen deut- 
chen EinfluC habe. A n d r  e w spricht dem Phosphor 

*ogar entscheidendon EinfluB zu. ■ E r fand fur oinen 
1 lekelstahl mit 0,35 o/o C und etwa 3,5 o/o Ni mit oin- 
n>al medrigem, einmal sehr hohem Phosphorgehalt fol
gende Schlagarbeiten:

P ___________ Behandlung Schlagarboit
0,018 langsam abgekiihlt | von der 12,5 mkg
0,152 langsam abgekiihlt (, AnlaO- 0,15 mkg
0,018 abgeschieckt | tempe- 12,5 mkg
0,152 abgeschreckt J ra tu r 12,0 mkg

B r  o a r 1 e y sagt, dafi Anlafisprodigkeit bei Elektro- 
stahl seltoner vorkomme ais bei S.-M.-Stahl. Anderseits 
und in einem gewissen Gcgensatz hierzu findet sich in 
einer amerikanischen Veroffentlichung iiber Automobil- 
werkstoffo1) dio Angabc, daB nur Chromnickelstahl aus 
der Bessemerbirno, nicht solcher aus dem Martinofen 
zur Anlafisprodigkeit nećge. Vielleicht ist in dio3en An
gaben eine gewisse Bestiitigung der Ansicht von Andrew 
zu sehen.

Zum Sehlufi sei orwiihnt, dafi im England fiir dio 
Anlafisprcdigkeit das Wort „Kruppkrahkheit“ yorkommt. 
Zwar in den reforierten Veroffentlichungen des Iron 
and Steel Institute findet sich dieses W ort nicht, da- 
gęgen fand ©3 Referent in einem Aufsatz von J . E. Ilu rst 
und H. Moore zwei Monate nach der Herbstversammlung 
des Institu ts2). Offenbar riihrt die Bczeichnung „Krupp- 
krankhoit' daher, dafi Krupp bereits vor langen Jahrcn 
dieso Erseheinung erkannt und das M ittel zu ihrer Ver- 
moidung gefunden hat. Es wiiro von Interosse, wonn 
einer der Eachgenossen Auskunft geben konnte, wie dieso 
Bczeichnung nach England gelangto. Schottky.

Einwirkung hoher Temperaturen auf Wasseraufnahme- 
fahigkeit und Raumgewicht von Schamoltesteinen.

G eorge A. L oom is hat eine groBere Anzahl ameri- 
k in is tie r Schamottesteine auf die Bcziehungen hin unter
sucht, welche zwischen ilirer Wasseraufnahmefahigkeit 
(Porositiit) und ihrem Raumgewicht einer-, ihrer Druck- 
festigkeit bei hoher Temperatur anderseits bestelien3). 
Im ganzen sind 61 Steine yerschiedener H erkunft in fol
gender Weiso untersucht worden:

Von jeder Steinsorte wurden sechs Vcrsuchsstucke 
in den Abmessuńgen 62 X 37 X 37 mm gehauen und 
gcschli fen. Wasseraufnalimo und Raumgewicht wurden 
crm ittelt, dann wurden dis Yersuchsstucko in einem 
Muffelofcn gebrannt, der das Ziehen von Proben wahrend 
des Brandes gestattete; die Temperatur wurde durch 
Kegel und durch ein Le Chatelier-Pyrometer bestimmt. 
Dio dem Ofen nach und nach bei verschiędenen Tem
peraturen entnommenen Proben wurden dann wieder auf 
Wasseraufnalimo und Raumgewicht untersucht.

Die Druckprobcn -mirden in dor Weise ausgefuhrt, 
daB man von oben her auf den hochkant in einem beson- 
deren Versuchsofen sitzenden Normalstcin von 225 mm 
Lange einen Hebeldruck wirken iicB. W ahrend 1 % st 
wurden dio Steine bei 13500 einem Druok von etwa 
3 kg/cm2 ausgesetzt. Beste Schamottesteine durfen dabei 
nach Ansicht des Terfassers um nicht mehr ais 12,5 mm 
zusammengedriickt werden.

Auf Grund seiner Beobachtungen komm t der y e r 
fasser zu Schlussen, deren hauptsiichlichsto wie folgt 
wiedergegeben seien:

Schamottesteine, die einen Druck von 3 kg/cma 
bei 1350 0 aushalten, zeigen im allgemeinen nur geringe 
Yeranderungen in Wasseraufnahnie und Raumgewicht 
bei Temperaturen bis zu 1425

Die Mehrzahl der Steine, welche die Druckprobe 
nieht aushalten, zeigt betrachtliche Voranderungen in 
Wasseraufnahme und Ranmgewicht schon unter 1425 °.

Steine, die unter 1400 0 stark  waohsen, versagen 
stets bei der Druckprobe.

Die ,Veriinderungen des Raumgewichts und der 
Wasseraufnahme zwischen 1350 und 1425 0 konnen im 
allgemeinen ais Mafistab fiir dio Druckfestigkeit dienen.

Dio Mehrzahl der Steine, deren Wasseraufnahme 
bei 14000 nicht mehr ais 5 %  abnim m t und deren

1) Ygl. St. u. E. 1920, 23. Sept., S. 1280.
2) Werkstoffe fiir die Auspuffventile von Yer- 

brennungsmotoren, Engineering 1919, 21. Nov., S. 672.
3) Technologio Papers of the Bureau of Standards 

1920, 26. April, Nr. 159, S. 1/24.
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Rauminha'.t sich um nicht mehr ais 3 %  (1 % linear) 
iindert, besteht die Druckprobe.

East alle Steine, dio bei 14000 m ehr ais 3 % 
wachsen oder schwinden und dereń Wasseraufnahme 
um mehr ais 5 %  abnimmt, versagen bei der Druck
probe. Durch diese Bestimmung kann die Mehrzahl 
der Steine, welcho die Druckprobe nicht bestehen, 
erm ittelt und ausgesehieden werden.

Zwischen dem Schmelzpunkt der Steine und ihrer 
Druckfestigkeit bei hohen Temperaturen scheint keine 
ausgesprocheno Beziehung zu bestehen, jedoch ver- 
sagten alle Steine, dereń Schmelzpunkt unter S. K. 28 
lag, bei der Druckprobe.

Dio Fassung dieser Thesen laBt schon eikennen, daB 
auch der Vei fasser sie nicht fur Rsgeln olme Ausnahme 
halt, immerhin soli der Arbeit ein gewisser W ert fur dio 
Praxis nicht bestritten werden. Befremdend wirkt der 
fast yollige Verzicht auf Analysen, von denen nur sśeben 
angegeben werden, dabei bestehen doch zweifellos zwischen 
der chemischen Zusammensetzung einerseits, dem Dicht- 
brennen, Wachsen und der Druckfestigkeit bei hoher 
Temperatur anderseits die innigsten Bsziehungen. Wi3 
der Yerfasser sagt, hatten die Analysen zu groBe Opfer 
an Zeit und Geld erfordert, eino Entschuldiguiig, die man 
kaum gelten lassen kann. Die angegebenen Analysen 
orschclnen nicht einwandfrei, da Kalk, Migncsia und 
Alkalien nur zusammen ais Differenz der bestimmten 
Werte von 100 angegeben werden. Wohl nur auf dieso 
Weise ist es zu erklaren, daB boi vier yon den siebon 
Analysen diese FluBmittel vcllig fehlen. Bei der Ura- 
rechnung von Fe20 3 in FeO ist dem Verfasser ein grober 
Fehler unterlaufen, da diese nach dem Yerhaltnis 160 : 72 
ansta tt 160 : 144 aussrefiihrt ist.

Die scheinbare Nichtbeaohtung, webhe diesen Erschei" 
nungen widerfahren ist, diirfte so zu erklaren sein, daB die 
feuerfeste Industrie furchten muBte, durch die Erorterung 
daruber zur Stellung von neuen Anspriichen an ihre Fabri- 
kato Anlasse zu geben, von Anspriichen, dio in sehr yielen 
Fallen ungereohtfertigt erscheinen miissen. Man bedenke, 
daB der bei den oben beschriebenen Versuchen an.e- 
wendete Druck immerhin schon dem einer Steinsaule 
von etwa 17 m Hohe entsprieht, und daB bei yielen •Ofen- 
prozesson der geringe Teil des Mauerwerks, der tatsachlich 
sehr heiB wird, yon dem groBeren Teil, der nicht auf eino 
ihn gefahrdende Temperatur kommt, gelialten wird.

Wichtig ist die Erforschung dieser Vorgange zweifel
los. Wenn aber das weite Feld, das sich hier"fur Yersuchs- 
arbeiten bietet, von berufener Stelle bearbeitet werden 
sollte, so ist es zweifellos auch wichtig, dabei gleich die 
Ilauptfalle festzustellcn, in weichen die Bedingungcn 
fiir Beanspruchung d»s feuerfesten Mauerwerks auf°Druck 
und hohe Temperatur tatsachlich gegeben erscheinen.

D r. F. Fuchs, Bsndorf.

Festigkeitseigenschaften von Kesselblechen bei hoheren 
Temperaturen.

D.e in don letzten Jahren aufgetretenon Schiiden 
an Dampfkesseln und Feuerbiiehsen diirften die Auf- 
merksamkeit auf die-von H. J. F r e n c h 1) mitgeteilten 
Ergebnisse yon WarmzerreiByorsuchen an Blechmaterial 
lenken, die neben alteren ahnlichen Vorsuchen insofern 
von Intoressc sind, ais auBer der Bruchfestigkeit, Dehnung 
und E nschnurung auch die PropDrtionalitatsgrenze be
stim m t wurde. D.o Versuche wurden an einem Feucr- 
buchsonblecli ‘in i einem Mirincblech vorgenommen,.fur 
die eine Bruchfestigkeit von 37 bis 44 bzw. 42 bis 49 kg/mm2 

Kg/mm*

Erw ahnt mag noch werden, daB die allbekannten 
Segerkegcl sich — anscheinend wahrend des Krieges — 
in „O rton cones“ yerwandelt haben, wahrend man Seger 
den Ruhm. das Volumenometer zur Raumbestimmung 
erfunden zu haben, groBmiitig gelassen hat.

Es mas: den Anschein habsn, ais sclienke die deutsehe 
feuerfeste Industrie dem Yerhalten der Schamottesteino 
unter Druck bei hóher Temperatur nicht die Aufmerk- 
samkeit, welche diesen Yorgangen gebuhrt, da die An- 
regung, welche die auch in dieser Zeitschrift0) erwahnten 
fruheren amerikanischen Versucbe geben muBten, keine 
Veroffentlichungen aus deutsehen Fachkreisen zeitigte. 
Die Tatsache, d a l  Schamottesteine, besonders solche 
geringerer Gute, bei hoher Temperatur schon einem ver- 
hiiltnismaBig sehwachen Drucke nachgeben, ist den deut- 
chen Fachleuten und sicher auch yielen Eisenhutten- 

l?uten so gut bekannt wio die, daB die Druckfestigkeit von 
Sehamottesteinen bei gewohnlieher Temperatur zu der 
bei Ofenhitzo kaum in irgendwelcher Beziehung steht.

l) Vgl. 1912, 4 . Jan ., S .'26, u.

yorgeschrieben ist. Das Materiał hatte  folgende Zu
sammensetzung: O Mn P 8

% % % %
Feuerbuchscnbleeh 0,19 0,43 0,020 0,031
Marineblech . . . 0,25 0,38 0,019 0,031

Die Bleche waren aus Blocken von 380 X 925 mm 
bzw. 305 X 815 mm Qacrschnitt und 2700 kg bzw. 
1650 kg Gowicht auf eine Starkę von 12,7 mm ausgewalzt.

Die Probestiibe hatten  11,1 X 19,0 mm ZerreiB- 
querschnitt und 50 mm MeBlange.

Die Erwiirmung des Stabes erfolgte durch einen 
elektr:sch gehe'zten Rohronofen in der ZorreiBmaschine. 
Zur Bjstunmung der Propjrtionalitatsgrenze dionten zwei 
empfindl che M m ometer, auf die Liingenanderungen des 
Probestabes von don Stabkopfen durch Bugel ubertragen 
wurden.

Die Ergebnisse der Vcrsuche sind in den Zahlen- 
tafeln 1 und 2 zusammongestollt und durch die Ab-

l ) Ir. Tr. R ev. 1920, 13. Mai, S. 1407.

/ e/ufjc/ w  u/ • ///
Abbildung 1. FeuerbUclisenblech.

/ e m p e ra rc /r  
Abbildung 2. Marineblech.
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bildungen 1 und 2 veranschaulicht. Die mitgeteilten 
Werte stollen das Mittel aus jo drei Einzelwerten dar.

Zahlentafel 1. Z e r r o i J 3 v e r s u c h e  m i t  e i n e m  
12,7 - mm -F  e u e r  b i ic h s  on  b l  e c h .

Temperatur

«C

Proportlo-
naliilits-
grenze

kg/mm2

Bruch-
featigkcit

kg/mm1

Dehnung 
(auf 50 mm' 

%

Ein-
scknliruDS

%
21 16,4 41,5 37,75 57,1
91 16,8 39,0 34.7 58.3

156 18,7 40.8 24,9 49,3
243 17,5 45,8 19,8 45,1
295 10,7 46,9 • 25,7 45,6
407 9,1 34,5 33,75 60,7
466 8,0 29.4 39.2 67.7

Zahlentafel 2. Z e r r o i 13 y e ra u c h o  mi e i n o m
12,7 -m m - M a r i n o b 1 ooh.

Temperatur
Proportio-

naiitittj- Bruch- Dehuung Eln-
grenze festfgkolt (auf 00 mm) schutirung

° 0 kg/mm2 kg/mm5 % %
21 22,0 46.8 38.3 64,0
93 22.3 44 4 35.25 63,9

156 22,1 47.2 26,65 58,4
241 19,1 50 3 19,6 45,5
293 15,8 51,0 2125 48,2
404 11,2 44,2 33,75 67,1
465 8,8 39,1 35.25 70.7

In beiden Fallen nim m t die Bruehfestigkeit m it 
steigender Tem peratur bis etwa 100° ab, darauf steigt 
sie zu einom- Hoehstwert kurz unterhall) 300° an, um 
von hior ab wieder endgiiltig abzunehmen. Die Dehnung 
nimmt erst langsam, dann schneller bis zu-einem Mindest- 
wert bei otwa 240° ab und steig t dann wieder m it er- 
hohter Temperatur an. Die Elnschnurung verandert 
sich m it der Tem peratur in fast genau entsprechender 
We;se wio d'o Dohnung. Dio Proportionalitiitsgrenze wird 
beim Feuorbuehsenbleeh bis zu einem Hoehstwert bei 
etwa 200° erhoht, nim m t dann bis otwa 300° ziemlieh 
schnell und von dort ab langsamer ab. Beim Marineblech 
ist dio anfangl'che Erhóhung dor Proportionalitatsgrenze 
nur unbedeutend, dio Abnahine oberhalb 200° geht gleich- 
maBig vor sich. Boi beiden Blechsorten ist die Tatsache 
festzustollon, dafi der Hoehstwert der Bruehfestigkeit 
weder m it dom Hoehstwert der Proportionalitatsgrenze 
noch m it den Mindestwerten der Dehnung und Ein- 
schnurung zusammenfallt. P. Bardenheuer.

Vereinigung zur Forderung technisch-wissenschaft- 
lieher Vortrage im westlichen rheinisch-westlallschen 

Industriegebiet.
Dio Vereinigung (TWV-West) Ycranstaltet am 

Samstag, den 23. April, in Essen, Kasinosaal, Kaupen- 
hohe, Eingang Kaupenstr. 107, folgende Vortrage:
i  Uhr nachmittags: Professor M ad e lu n g  aus Munster: 
„Atombau und Atomzerfall“ ; 6 U hr nachmittags: Dr. 
Auf haus e r  aus Hamburg: „Der teehnischo Verbren- 
nungsvorgang mit besonderer Beriicksichtigung der Koh- 
lenstaubfeuerung“. Karton (ein Vortrag 5 J i,  beide Yor- 
triige 8 J i  einschliefilich Drueksaehen) konnen sehrift- 
hch auf Postanweisungsabschnitt bei der Gesehaftsstelle, 
Bergschule Essen, Gutenbergstrafie, Fernsprecher Nr. 115, 
beantragt werden.

Patentberieht.
Zurucknahme und Versagung von Patenten.

Kl, 10a, Gr. 22, H  75 419., Yerfahren zur Ge
winnung von Tieftemperaturteer im Kokereibetrieb.

• Ilinselmann, Esson. St. u. E. 1919, 13. Nov., S. 1403.

Kl. 10 a, Gr. 23, J  19 568. Liegende, umlaufendo 
Trommel zum Yerscliwelen von Kohle, bituminiisem Schie- 
fer, Brdpeeli u. dgl. unter Vakuum. Paul Jontseh, WoI~ 
fenbuttel, und Josef Weidlich, Braunschweig, Biedestr. 15_ 
St. u. E. 1920, 15. April, S. 525.

Kl. 12e,- Gr. 1, Sch 50 634. Verfahron zur Rei- 
nigung yon Abgasen. Dr. Carl G. Sehwalbe, Eberswalde. 
St. u. E. 1920, 25. Nov./2. Dez., S. 1616.

111. 121, Gr. 13, B 87 368. Verfahren zur Ge
winnung von Kali oder Kalium verbindungen aus der 
Schlacke oder Asche kalihaltigcr Materialien. Dr. Richard. 
Blum, Berlin-Grunewald, Erbacher Str. 9. St. u. E . 
1920, 28. Okt., S. 1453.

Kl. 121, Gr. 13, B 87 515. Yerfahren zur Ge
winnung dos Kalis aus Braunkohle oder bituminoson Mi- 
neralstoffen (Schiefor oder Erzen). Dr. Richard Blum, 
Berlin-Grunewald, Erbacher Str. 9. St. u. E. 1920, 
28. Okt., S. 1453.

Kl. 12 r, Gr. 1, IC 60 673. Verfahren zum Abtreibon 
das Leichtoles aus damit angereiehertem Waschol. Hein
rich Koppers, Essen-Ruhr, Moltkestr. 29.- St. u. E. 1920, 
8. Juli, S. 920.

Kl. 18a, Gr. 2, F  37 870. Yerfahren zum Betriebo 
von Drehrohrofen, insbesondere fiir Erze. Fellner & 
Ziegler, F rankfurt a. M.-Bockcnheim. St. u. E. 1918, 
28. Miirz, S. 271.

Kl. 24 c, Gr. 10, R  49 289. Sicherungsyorriclitung 
gegen Esplosionen in der Luftleitung van Gasflammofen. 
Hermann Ritter, Koln-Hiilheim, Lainbertstr. 3. St. u. IŁ. 
1920, 15. April, S. 525.

Kl. 26d, Gr. 8, B 81 962. Yerfahren zur E n t— 
fernung von Sehwefelwasserstoff aus Gasen. Badischo 
Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen a. Rh. St. u. E. 
1920, 9./16. Dez., S. 1678.

L oschungen  von Patenten.
Kl. 7a, Nr. 252 830, vom 22. Oktober 1911. An- 

triobsvorrichtung fiir Walzwerke, deren \Valzenpaar zur 
Umkehrung der Drehbewegung in einem Gehauso um 
180° geschwenkt wird. Andrew Lamberton in Coat-
bridge, Scliottland. St. u. E. 1913, 5. Juni, S. 957.

Kl .7 e, Nr. 296 441, vom 9. Oktober 1914. Blech- 
riehtmaschino. Ferdinand Lutz in  Plochingen, Neekar, 
St. u. E. 1917, 15. Nov., S. 1058.

K3. lOa, Nr. 254 121, vom 28. Oktober 1910. Yer
fahren zur Beheizung von Regenerativkammerofen,
insbesondere fiir dio Erzeugung von Koks und
Gas, mittels mchrerer parallel gefiihrtor Gruppen
von Ileizgaszugen. Bunzlauer Werko Lengersdorff & 
Comp. in Bunzlau i. Schl. St. u. E. 1913, 15. Mai, S . 837.

Kl. lOa, Nr. 274 162, vom 24. Oktobcr 1913. Ilango- 
bahn fiir Koksloschbehalter, bei der dio Behiilter au f 
ihrem Weg von dem entloerten Ofen naeh dem L ager- 
platz, zeitweilig iiber eine Durchsenkung des Gleises- 
laufend, in einen tiefer gelegenen Wassorbehalter ein- 
tauchen. Max Riidel in  Chemnitz. St. u. E. 1914 
24. Dez., S. 1894.

Kl. lOa, Nr. 304 401, vom 4. November 1916. Ge
nerator mit Kokszwischenentnahme. Dr. North, Kom- 
mandit - Gesellschaft in Hannover. St. u. E. 1918 
28. Nov., S. 1114.

KI. 18 c, Nr. 287 666, vom 9. Oktober 1913. Ring- 
formiger Warmofen mit drehbarem, nach auBen geneig- 
tem Herd. Emil Skamel in Berlin-Pankow. St. u E 
1916, 7. Sept., S. 877.

Kl. 18 c, Nr. 298 606, vom 2. September 1915. Yer
fahren zur Ilartung von Werkstiicken, Zahnradem u. dgl. 
im Elektrolytbade unter Yerwendung eines gelosten Elek- 
trolyten und zur Vermeidung der Verziehung darselbon. 
Robert Grisson in Berlin-Wilmersdorf. St. u. E  1917
1. Nov., S. 1010.

Kl. 24c, Nr. 286 754, vom 14. August 1912. Zusatz- 
patent 287 251 in St. u. E. 1916, 20. Juli, S. 712. Gas- 
ofen mit Warmespeichern und steta gleicher Richtung 
der den Ofen beheizenden Flammo. Friedrich Siemens* 
in Berlin. St. u. E. 1916, 20. April, S. 398.

*



gang ermoglichen. Demzufolge besitzt der beim Aus- 
stanzen des Topfrandes a  ais Patrize wirkende Stanz- 
stempel b eine ais Matrize dienende Yertiefung c. In 
dieser wird die vom Topfrand a abgetrennte Scheibe d 
des Werkstuckes e bei demsełben Arbeitshub durch die 
Gegenpatrize f zu einem zu dem Topfrande gehorigen 
gekijmpelfcen Topfboden geformt.

KI. 18 b ,  Nr. 321 664, vom 21. Marz 1918. 
Suftening. W ilhelm  C o rsa lli in  B e rlin . Ojtnanlage, 
insbesondere zur Eisen- und Stahlerzeugung.

Der Ofen arbeitet m it einseitiger Flammenrichtung. 
Die Abhitze gelangt- teils in einen den verschiedensten



14, April 1921. Slalistisches. Stalli nnd Eisen. 521

Zwecken dienenden zweiten Ofenraum a, teils-ziehen sic 
durch eine Schlackenkammer b in die Warmespeicher c. 
Schlackenkammer und Warmcspcicher sind unter Zwischen- 
schaltung eines oino Umsteuervorrichtung d onthaltenden 
Kanalstuckes o yoneinander getrennt. H inter den Wiirme- 
speicheru c ist eino zweite Umsteuervorrichtung f an- 
geordnet, durch welche dio Abgaae zum Kamili und 
vorzuwarmendo Luft oder Gas in dio Warmcspeieher 
geleitet werden.

KI. 7 b, Nr. 323 085, vom 30. Juli 1018. D eu tsch e  
M aso liinenfab rik  A.-G. in  D u isb u rg . Ilaspel fiir 
Helallbander, Dralit o. dgl., bei welchem die Wickellrommel

KI. 7 b. Nr. 323 141, vom23. September 1910. H a n ie l 
&• Luog G. m. b. H. in  D u sse ld o rf-G ra f  e n b o rg .

aus drei oder mehr beweglich angeordneten Ringstucken 
'  besteht.

Die Wickeltrommel besteht in bekannter Wcise aus 
drei odor mehr Bogenstuekcn b, c und d, von denen c 
und d bweglich siua, wahrend b an den Radkorper a 
angegossen ist. ErfindungsgcmaB stiitzen sieh die be- 
weglichen Ringstucke c und d aufeinander ab, und das 
lctzte in (d) wird durch einen Exzenter e oder durch 
sonstige Halteyorrichtung an der Drehung gehindert.

Yerjahren zum Ziehen von nahtbsen Rohren auf hydrau- 
lischen Ziehpressen.

Der vorgel>chte Błocka wird teils durch die Matrize b  
liindurchgezogen, teils durch Hinwcgschieben der Matrize 
iiber das Werkstubk a  unter gleichzeitigem Heraus- 
ziehen des Dornes d aus dem lotzteren ausgestreckt.

KI. 24 C, Nr. 323209,
vom 23. Marz 1918- 
H c rm a n n  A lfred  
B irk e d a l un d  A l
f r ed  N ie ls e n  in  
K o p e n h a g e n . Re- 
kuperator mit zwei 
sich kreuzenden K anal- 
systemen.

D er R ekuperator 
besteht einerseits aus 
yierkantigen in ih rer 

Mittelebene geteilten Hohlblockcn b m it Schlitzen c auf 
zwoi einander gegenuberliegenden Langsseitcn, ander- 
seits aus ungeteiiten Rohren a, welche in den Hohlraum 
der Błocko 1) so cingelegt werden, daB ihre StoBo d in 
besonderen, gegen den Durchgangsraum e des einen 
Gases abgesehlossenen Raumen f zu liegen kommen.

Statistisches.
Der AuBenhandel Belgiens im Jahre 1920.

Die wahrend des Krieges unterbrochene amtliche 
belgischo AuBonhandels-Berichterstattung ist jetzt wieder 
aufgenommen worden. In  der nachfolgenden Zusammen-

stellung geben wir eino Uebersicht1) iiber die wiehtigsten 
Ein- und Ausfuhrziffcrn fiir die Erzeugnisse des Bcrg- 
baues sowio der Eisen- und Stahlindustrie. Zum Yer- 
gleich sind die fruher an dieser Stelle2) yeroffentlichten 
Zahlen fur das Jahr 1913 beigefiigt.

Ei n f u h r Ausfuhr

1913 1919s) 1920 1913 1919 3) 1920
t t t t t b

^ te inkoh le ................................... 8 874 345 123 844 1 541 097 4 943 550 3 412 087 1 636 818
Koks . . . 1 12S079 7 117 123 774 1 119 464 280 876 218 763
S teinkohlenbriketts.................. 465 754 20 151 647 643 244 366 737 215 230
E isenerz....................................... 7 084 824 724 931 2 419 011 727 755 15 419 152 809
M anganerz................................... — 56 207 177 169 — 34 374 160 303

R o h e is e n ................................... 578 40S 232 946 336 777 16 760 10 209 50 188
GuBeisen....................................... 10 170 2 803 4 722 26 737 3 907 18 268
A lte isen ................. .... 119 593 58 020 225 120 152 782 12 084 10 557
P u d d e lc is e n .............................. 213 1 347 4 905 — 2 209
R ohblócke................................... 6 045 6 497 21 129 279 156 7 725
Vorgewalzte Blocke, Brammcn,

28 121Kuuppel, Platinen . . . . 75 505 133 695 275 828 153 614 ■2 171

Schmied- oder f £ r??Cr ‘ ’ 
Walzeisen und \  Schienen. .

Stahl ■ ' v Sonstiges .

1 680 
8 566

9 512 
21 633

15 741
15 385

95 338 
164 584

9 366 
1 732

52 381 
51 367

24 196 10 666 34 044 196 223 26 743 138 490
48 368 35 443 52 533. 649 412 74 811 417 706

Eisen- oder S talildraht . . . 63 510 3 260 7 381 54 768 16 166 43 283
Eisen- und Stahl-Rohren . . 15 518 2 523 6 874 2 881 392 4 274
Stacheldraht, sonstige Rohren

und Dralitwaren, Nagel usw. 10 013 3.345 7 932 59 873 6 249 30 882
WeiBblech ................................... 13 050 7 875 11 704 3 099 215 1 035
Eisen u. Stahl, verzinkt, ver-

bleit, vernickelt usw. . . . 1 012 S75 1 464 5 554 1 573 4 392
Andere Eisen- und Stahlcr-

62 179zeugnisse n icht bes. benannt 29 268 12 333 31 326 140 390 11 281

1) Nach „Bulletin mensuel du Commerce special de la Belgique“ .
2) St. u. E. 1914, 5. Febr., S. 236.

— Vgl. St. u. E. 1920, 5. Aug., S. 105C

8) B e r ie h tig te  Z ah len .
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Die Lage d es  obersch les isch en  E isen-  
marktes im ersten Vierteljahr 1921.

Im 1. Vierteljahr 1921 ist die obersehlesiseho Montan- 
industrio von grofieren inneron Stórungen verschont ge- 
blioben. Der Betrieb auf Gruben und Iliitten verlief unge- 
stort bis auf die polnisehcn Gewalttatigkeiten naoh der 
Abstimmung, durch welche in den letzten Tagen die Fiir- 
derung auf einzelnen Gruben beeintrachtigt wurde. Um 
eo starker und schadigender machten sich dio Einfliisse 
yon aufien bemerkbar: einmal die allgomeine Wcltwirt- 
schaftskriso, deren Auswirkung auf das deut;che W irt- 
schaftsleben in letzter Zeit immer fiililbarcr wurde, ferner 
die politischen Yorgiingo: dio ungeheuerlichen Entschii- 
digungsforderungon des Vielverbandcs auf dor Pariser 
und Londoner Konferenz und dio fiir Endo Marz ange- 
setzto obersehlesiseho Yolkśabstimmung, dio insbe- 
sondere dio schon an śich schleehte Marktlage fur ober- 
schlesische Ekenerzeugnisse tehr ungiin.tig beeinflufiton. 
Hinzu kam dio Unsicherheit iiber dio Neufo^tietzung der 
Preise durcli den Eisenwirtsehaftsbund. So war es nicht 
verwuriderlich, dali von Handel ur.d Verbrauclierschaft 
in der Vergebung von Auftriigen dio grofits Zuriicklial- 
tung goiibt wurde, da man weitere Preisermiifiigungen 
erwarteto, aufierdem besonders hinsichtlich langfristiger 
Geschafte niclit iiborsehen konnte, wio lange Ober- 
sehlesien noch beim deutschen Wirtschafiskorper ver- 
bleiben wiirde. Zwar wurde die Geltung dor bislierigon 
Preise vom Eisenwirtsehaftsbund bis auf weiterea ver- 
langert, olmo dali jedoeh dadurch eine fiihlbaro Be- 
lebung de3 Gcschiifts angeregt worden ware. Vielmehr 
mufiten angeacht3 dos scharfen Wettbewerbs der west- 
lichen und auslandischen Werko sohr erheblicho Preis- 
naehlasse gewiihrt werden, so dafi die oberschlesisclie 
Eisenindustrie einen grofien Teil ihrer Erzeugnisso unter 
Selbstkosten verkaufen mulite. Erweiterungen von Be- 
triebsanlagen und Neubauten wurden von den Werkon 
bis zur Kliirung dor kiinftigen Staatszugehorigkeit des 
oberschlesischen Industriebezirks zuriickgojtellt.

Die K o  h i e n  f ó r d e r u n g  der obersclilesischon 
Gruben wieś zu Boginn des ersten Vierteljahres 1921 
steigende Zahlen auf, dio, abgesehen von einer Stei
gerung der Arbeitsleistung, yornehmlich auf das Ver- 
fahren von Ueberseliichten zuriickzufiihroa waren, ob- 
gleich die Bergarbeiter sich erst allmiihłich und auoh 
dann nur in geringerer Zahl an den Ueberseliichten be- 
teiligten. Durch Arbeiterimruhen oder Ausstiinde wurdon 
die Fordcrungsergcbnisse niclit nacliteilig beeinflufit, 
auch war die nunmehr erfolgte Volksabstimmung auf 
die Ferderung ohne Einflufi. Wagonmangel machte sich 
nur yoriibergehend in der zweiton HSlfto des Monats 
Februar bemerkbar. Ebenso war bei dom milden W inter 
der Yerkehr auf der Oder wahrend des ganzen Yiertel- 
jahres moglich. Dio K o h l e n p r e i s o  wurden mit 
Wirkung vom 1. Januar 1921 an um 20 Jk  je t  ausschliefi- 
lich Steuern erhoht, da durch dio im Oktober v. J . er- 
folgten Lohncrhohungen die Selbstkosten der Werke nicht 
mehr gedetkt wurden. Auf Anordnu g dor Inleralliierteai 
Kommission wurdon zu Boginn des Jahres dio Aus- 
landskontingonto nach Polon und Deutsch-Oesterreich er
hoht, so dafi die fiir das Inland, insbesondero die In 
dustrie, verfiigbaren Mengen sich weiter verringerten, 
obwohl infolgo des mildcn Wetters die Naehfrago nach 
Hausbrandkohlo weniger stiirmisoh war.

Dio Bosserung der wirtschaftlichen Ycrhaltnisse im 
oberschlesischen Industriebezirk machte im neuen Jahre 
weitere Fortsehritte und iibto ihren Einflufi auch auf 
das K o k s g e s e h a f t  aus. Die Erzeugung wieś stei- 
gendo Zifforn auf, ebenso der Versand, dor nur im 
Januar durch Wagcnmangel behindert wurdo. Gonaue 
Zifforn liegen noch nicht vor. Es darf aber angenommen 
werden, dafi nach Abzug dcs.Huttenselb;tverbrauchs rd. 
500 000 t  in den Yerbrauch iibergofuhrt wurdon. Die 
Naehfrago naoh Koks ging noch immer iibor das An- 
giibot • hinaus, liefi aber den aus don letztea Jahren be- 
kannten stiirmischon Begehr noch starker yermissen ais 
im Yoraufgogangenen Yierteljahr. Ais besonders auf-

nahmefahig erwiesen sich die gewerbliehen Verbraucher, 
die sich in dieser Beziehung yorteilhaft von dem vor- 
zugsweise fiir die ITausbrandkundschaft arbcitenden H an
del untersehieden. Auch das Ausland forderfce die ihm zu- 
gowiosene Monge voll ab; sio bewegte sich zwischen 
45 000 bis 50 000 t  monatlicli, dio sich auf Poleń, 
Deutsch-Oesterreich und die Tschecho-Slowakei vorteil- 
ten. Polen stand immer noch an der Spitze mit cinom 
Monatsanteil von 15 000 bis 20 000 t. Auch Ungarn 
nahm gelegćntlieh an der Ausfuhr wieder teil, begniigte 
sich aber anit cinigen Sonderziigon.

Sehr grofie Anforderungen an dic obersehlosische 
Brennstofferzeugung stellte dio Eisenbahn. Ih r Ver- 
sorgungsstand war dauernd schwach und gegen Viertel- 
jahrsende duroh die Abstimmungsziige so in Anspruch 
genoinmen, dafi es zur Erhaltung der Betriebssieherheit 
der Zufuhr betriichtlicher Mengen Koks bedurffo.

Dio P r e i s e ,  die vom 1. Januar 1921 an oine 
Erhohung um anniihernd 50 Jb je t  Grobkoks erfuhren, 

■wirkten storend, besonders in den wostlichon Teilen de° 
Absafcgebietcs, in denen cberschlesiseher Koks mit 
saehsiscliem und westfalischem in Wettbewerb tr itt. Da
ran yermoclito aueh die Benutzung der Oder-Wasscr- 
strafio nichts zu andern, weil die an aufierordontlicho 
Verdienste gowohnton Sehiffer und Keederoien sioh zu 
einer Herabsetzung der Frachten noeh nicht en'schlicfien 
konnten. Im Gegensatz hierzu machten die Elb:chiffer 
beachtenswerto Zugestiindnisse und setzten ihre Forde
rungen so woit herab, dafi oberschlesischcr Koks und 
Kohle in das Verbrauchsgebiet der mittleren und 
unteren Elbo mit Dresden ais Umseklagsplatz um 20 
bis 30 M  jo t  billiger yerfrachtet werden konnion ais iiber 
Oder und Havcl.

Dio Lage des E r z m a r k t  e s war gekcnnzeichnet 
durch aufiorordentliehe Zuriiekhaltung auf der ganzen 
Linie. Diese war begriindet vor allen Dingon in der An- 
spannung der politischen Lago, wie sie in don Pariser 
Beschliissen und der Londoner Konferanz ihren Aus- 
druck fand, und zu der wesentlich auch dio Ab- 
stimmung in Obersehlesien beitrug. Die Preise fiir 
Sinter und eisenhaltige Schlacken wurdon gegon Ende 
des Berichtsraumes etwa 15 o/o billiger, sonstige Erze er
fuhren Preisermafiigungen von 5 bis 10o/o. Eben o gin- 
gen die Seefrachten fiir ausliindische Erz© endlich auf 
eine normale Hohe zuriick.

Fiir oberschlesisches K o h e i s e n  tr a t seit Boginn 
des Jahres ein fuhlbarer Ruckgang im Abruf ein und 
zwar zum Teil wegen des geringen Bedarfs dor Bezirks- 
werke, insbesondore der Eisengieliereien. Dor Grund fiir 
den Minderbcdarf bestand nicht allein in einom Mangel 
an Auftriigen fiir Gufiwaren, sondern auch darin, dafi 
dio EisengieBereien schon seit Anfang des Jahres mit 
einer ErmaBigiing der Roheisenpreise rechneten und da
her nur das Allernotwendigste kauften, wahrend sie in 
friiheror Zeit gewohńt waren, sich fiir alle Falle einen 
Bestand von Koheisen zu siehern. Dieser yerringerte 
Bedarf wurdo durch den Wettbewerb dos billigeren 
Lusemburger Giefiereiroheisens noeh weiter gcschmalert. 
Dio Vcrladung fiir Januar niiherte sich infolge der Riick- 
stiinde aus dem yorigen Jahro noeh der im Monat De- 
zomber, wahrend im Februar ein Ruckgang von etwa 
5o/o zu yerzeichnen war, der im Miirz auf rd. 10 0/0 ge
stiegen sein diirfte.

Dem Yorgehen der westliehen Werke folgend, mufi
ten die Preise fiir F  o r 111 e i s e  n einen weiteren Ab- 
bau erfahren und liegen heute weit unter den Selbst
kosten. Der Lagerbestand in Tragern wuchs erheblich 
an, da dio Werke dio Betriebo mit Riieksicht auf die^ 
Arbeiteryerhaltnisse noch aufrccht crhalten wollten. Aus 
dera Auslande konnten Auftrage auf Formeisen so gut 
wie gar nicht hereingenommen werden, da die Bau- 
tatigkeit aueh im Auslande yollkommen ruhte und ein 
Bedarf in Triigern so gut wie gar nicht yorlag. F iir die 
wenigen Auftrage, dio erteilt wurden, lagen dic Preise 
zum Teil unter den inliindisclien Notierungen.

Den Anforderungen der Reichseisenbahncn in 
E i s e n b a h n o b e r b a u z o u g  konnte voll ent- 
sprochon werden. Die Preise waren auch hier riick-
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laufig. In  Gruben- und Fcldbalinschiencn wurden 
nennenswcrtB Auftriige nicht hereingenommen.

Der S t a b e i s e n a b s a t z  im Inlandc war andauernd 
schwach und versehlechtcrte sioh gegen Sehlufi der Be- 
riohfcszeit so, dafi eine vollkommene Verwirrung in der 
M arttlago cmtrat. Dic Kundschaft rechneto mit einer 
Ermafiigung der Preise vom 1. Marz an und hielt schon 
wochenlang m it Auftragen zuruck. Dadurcli tra t ein 
Mangel an Bescliiiftigung bei den Werken oin, der zu 
einer hemmungslosen Preisschleuderei fuiirtff. Dio Kund
schaft Terharrte in ihrer Zuruckhaltung, da fast taglich 
bilugere Ire ise  gemeldet wurden. Die Verkaufsprciso 
lagen w eit unter den Selbstkosten. Westliehe Werks- 
firmen und Werko waren eifrig bemiiht, ihren Arbeits- 
bostond aufzufunen, und drangen bis in das innere 
sehlesischc Absatzgebiet m it billigen Angeboten vor Auf 
de™ Auslandsmarkte lagen dic Verhaltnissc nicht Yiel 
andors; hier war die Nachfrage zwar noch etwas lob- 
hafter, aber Geschafte konnten infolge des aufierordent- 
hch starken Wcttbewerbs der belgischen, franzosischen 
und der Saarwerke nur zu sehr gedriickten Preisen her
eingenommen werden, die hiiufig noeli unterhalb der 
lnlanuischen jNotierungen lagen.

Wenn auch der Besehiiftigungsstand in  Cr r  o b - 
b l o c h  e n  infolge der bekannten ungiinstigcn Wirkun- 
gon der Preispolitik de3 Eisenwirtschaftsbundcs im Be- 
r ic h t S Y ie r to l ja h r  _von Monat zu Monat zuriickging, so 

,do‘'h dl° Walzwerke noch nicht unter Arbeits
mangel, d a ’ fiir den Lokomotiv- und Schiffbau aus- 
reichcnd Auftriige eingingen.

Wesentiich ungiinstiger gestultetc sich das Geschiift
0 ! n b 1 e e h  o n Koue Auftriige gingen in  Erwar- 

tung einer Preisherabsctzung nur sparlich oin und Ke- 
nugten kaum zur Aufrechterhaltung der Betriebe. Die 
Ireise wurden des ofteron unterboten, weil alle Walz
werke dic wemgen Y o r l ie g e n d c n  Auftriige an sich zu 
roificn versuehtcn.

Auch bcziiglich der D r  a h t  e r  z e u g n i s s e be- 
standen die Absatzschwicrigkeiten sowohl im Inland wie 
im Auslatid UnYcnnindert fort und fiihrten in  einzelnen

derso n i " ,  ,o in e r  v611lS°n Absatzstockung. Eine
nennensworto Belcbung des Absatzes tra t durch die Prois- 
ermafiigung seitens der DrahtkonVention nieht ein, je- 
doch sah sich die Kundschaft Y e ra n la f i t ,  den dringendsten, 

ereits besonders angegebenen Bedarf abzurufen. Auch die 
reise im Ausfuhrgeschaft gingen weiter zuruck und lagen 

gegen Endcs des Berichtsyierteljahres erheblich unter den 
Inlandpreisen. Dic Aufienhandelsstellen waren nicht in 
der Lage, den Preisstand irgcndwie nach oben zu be- 
eintlussen bzw den Preisruckgang zu verhindorn.
T, ■ .?? *§1 nach G a s r o l i r e n  besserte sich im
iierichtszcitraum gegeniiber dem vorangegangcnen Yier- 
teljahr nicht, Die Grunde lagen in erster Linie in dem 
Lmstande, dafi der Grofihandel, der hauptsaehlich fiir 
das Gasrohrgeschaft in Erage kommt, auf weitere Prcis- 
erma&gungen reehnete und mit Lagcrkiiufen stark zu- 
ruckhielt. Diese Tatsaeho bliob aueh in  don Vcrbraucher- 
kreiscn mclit unbomerkt, so dafi auch Yon dieser Seite 
nur der dringendste Bedarf eingedeokt wurde. In
S i od  e r  o h  r e n  lagen dio Verhaltnisse giinstiger; der 
Absatz erhóhte sich in dem Berichtsvierteljahr weiter.

io Konventionspreise fiir Rohren wurden namentlich 
gegen Sehlufi des Berichtszeitraums stark unterboten 
ohne aber den Bedarf h e rY o rz u lo c k c n .  Die fiir April 
in Aussicht stchende weitere Frachterhohung wirkte auf 
don y ersand belebend ein, bo dafi sich dio Versand- 
zittern gegeniiber dem letzten Vierteljahr hoben. Naeh 
p  sk'“ndlnaViSehen Absatzgcbiet konnton nur wenige 
■Uoschafto und zudem mit starken Preisnachlassen a b 4 -  
sehlosscn werden. °

Die G i e B e r e i e n ,  insbesondorc dic Stahlgicfie- 
rcien hatten sehr unter Auftragsmangel zu leiden. In - 
iolgedessen wurde der Wettbewerb um die wenin-en \ uf -  
trage immer seharfer, so dafi die Preise durchweg er- 
lebhche Ermafiigungcn erfuhren und kaum noch dio 

Selbstkosten deckten. In  G u f i r o h r e n  war Inlands- 
bedarf fast gar nieht Y o rh a n d e n . Fur die Ausfuhr lagen 
zahlreiche Anfragen vor, jedoeh waren die Preise derart
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gedruckt, dafi bei der ungunstigen Lage des ober- 
schlesischen Industnebozirks zum Weltmarkt nur kleine 
Mengen zu ganz sehleohten Preison Y e r k a u f t  wurden 
Die Erzeugung, die stark eingcschrankt war, ging fast 
ausschhefihch auf Lager, da yon weiteren Jictriebs- 
einschrankungen mit Eucksicht auf die besonderen Ver- 
naltmsse in Oborschlcsien abgesehen werden mufite

Im  M a s c h i n e n b a u  war der Auftragsoinganir 
im wesentlichen bcschriinkt auf die zur dringondstea 
Instandhaltung der Gruben und Hiitten notigen Er- 
J.euerungen und Ausbesserungen.

Bei den K o n s t r u k t i o n s w c r k s t a t t e n  im
Liscnhoch- und Briickonbau handelte cs sieh nur um 
den Eingang kleiner Auftriige. Dor Arbeitsmangel in 
diesen Betneben fiihrto auch im Y o rf lo s s e n o n  Yiertcljahr 
dazu, dio Arbeiter soweit wio moglieh in anderen Be- 
tnebsabteilungen, Yorzugsweise in den K e s s e l -  
s c h m  i o d e n  und A p p a r a t e b a u a n s t e l t e n ,  zu 
besehaftigen, wo der Geschaftsgang noeli etwas leb- 
hattor war. | -

Die Verlangerung der Gulfigkeitsdauer des Kohlen- 
steuergesetzes. — Die Giiltigkeitsdaucr des Kohlensteuer- 
gcsetzes Yom 8. April 1917 ist auf Besehlufi des Reichs- 
tages mit Zustimmung des lleichsrates bis zum 30 Juni

';erlf “gcr t  worden 1). Dies Gesetz tr it t  am 1. April 
1921 in Kraft.

. Neufestsetzung der Brsnnstoffverkaufspreise. — Auf
Grund der Beschlusso des R e i c li s k  o li 1 o n v e r b a n - 
d e s - )  Y om  30. Marz 1921 gelten vom 1. April 1921 
an nachstehende Brennstoffverkaufspreise je Tomie ein- 
schlieftlich Kohlen- und Umsatzstouer: 
ł  iir den Bczirk des !R h e i n i s e  li -  W e s t f ii 1 i s c li e n 

K o h l o n s y  n d i k a t s :
F e 11 k o h ! e n : JC
Fordergruskohlen. . 223,10 
Forderkohlen . . . 227,40
Melierte.........  240,40
BestmeUerte . . . 247,’_
Stuckko len I . . . 2G6,50 
Kokskohlen . . . .  231,80 

G a 8 - und G a s f 1 a m  m k o h l  
FordergTua . . . .  223,10
.Flamraforderkohlen . 227,40 
Gasflammfordcrkoblcn 23S,30 
Generatorkohlen . . 247,—  
Gaskohlen . . . .  257,80 
Stuckkoblcn I . . . 266,50
Gew. Felnkobleu . . 231,80 

E B k o li 1 e n :
Fordergru.s 10 %  . 223,10 
FSrderkohlen 25 „ . 225,20 
Forderkohlen 35 
Besunclierte 50 
Stiicke . . .

M
NuBkohlen I . . . 273,10
NuBkohlen II . . . 273,10
NuBkohlen III . . . 273,10
NuBkohlen IV . . . 262,80
NuBkohlen V . . . 251*70

e n':
Gew. NuBkohlen I . 273,10 
Gew. NuBkohlen II . 273,10 
Gew. NuBkohlen III . 273,10 
Gew. NuBkohh*n IV . 262,30 
Gew. NuBkohlen V . 251,70 
Nuflgrus........... 273,10

Magerkohlen, os 
Fordergrus 10% 
Forderkohlen 25 „ 
Forderkohlen 35 „ 
Bcłtmellerte 50 „ 
Stiicke . . . .

227,40 
. 247,—
. 267,10 
111 c h e s 
. 223,10 
. 225,20 
. 227,40 
. 238,30 
. 274,60

Maererkohlen, westlłche 
Fordererus 10% . 221,90 
Forderkohlen 25 „
Forde» kohlen 35 „
MHierte 45 „
Stiicke . . . .
AnthrazitnuB I

225.20 
227,40
231.30
275.20
301.30

S c h l a m r a  - u n d  m l n d e r w e  
illnderw ertfge Feln- 

kohlen . . . . .  80,60
Schlammkohlen . . 80 80

K o k s :
GroBkoks I. Klasse 
GroBkoks II. Klasnę 
G'oBkoks III. Kiasse 
GieBereikoks . . .
Brechkokd I . . .
Brechkoks II. . .
Brechkoks III . . .
Brechkoks IV . . .

331.20 
228,HO 
326,80
344.20
394.20
394.20 
36*,— 
324/0

NuBkohlen I . . . 302,80
NuBkohlen II . . . 302,*0
NulikohJen III . . . 2̂ 8,50
NuBkohlen IV . . . 262,30
Feinkohlen......... 218,70

Re v i e r :
NuBkohlen I . . . 308.70
NuBkohlen II . . . 308,70 
NuBkohlen III . . .  290,40 
NuBkohlen IV . . . 262,S0
Ungew. Feinkohle . . 214,30 
R e v I et r:
AnthrazitnuB II . . 342,40 
Ai thrazitnuB III . . 301,90 
AnthrazitnuB IV . . 244,S0 
Ungew. Feinkohlen . 212,20 
Gew. Feinkohlen . . 216,50

rtłge Feinkohle: 
31itleIprodukt- und 
Nachwuschkohlen . 58,50

FeJnwaschberge ; . . 2S,lO

Koks, halb geslebt und 
halb gebrochen . 344,20

Knabbel- und Abfall-
k o k s ...........  342,70

Kleinkokd......... 340,40
Perlkoks.........  324,60
Koksgrus.........1SU,50

Br i k e t t s :
I. Klłg-c 379,10 u. Klasse 377,80 Jl, III. Klasse 375,60 Jl.

’ ) Reichsgesetzblatt 1921, Nr, 34, S. 352. 
St. u. E. 1921, 17. Marz, S. 384.

-)  Reichsanzeiger 1921, 5. April,. N r. 78.

Vgl.



l i .  April 1921. Wirtschaftliche Rundschau. Stahl und Eison. 525

Gleichzeitig -werden die neuen Preiso fiir Brenn
stoffe des N i e d e r s i i c h s i s c h c n  K o h l e n s y n 
d i k a t s ,  des R  h o i n i s c h e n  B r a u n k o h l o n -  
s y n d i k a t s  und des K o h l e n s y n d i k a t s  f  ii r 
d a s  r o c h t s r h e i n i s c h e  B a y o r n bekanntge- 
maeht. Fiir don B r e n n s t o f f v e r k a u f  f r e i  
E i s e n b a h n w a g e n  a b  o b e r r h e i n i s c h e n  
U m s o h 1 a  g  p 1 ii t  z e n diirfen voin 1. April an bis auf 
weiteres besonders fcstgesetzte Zuschliigo je Tonne zu 
den ab Werk geltenden Verkaufspreison fiir B r a u n -  
k o l i l e n b r i k e t t s  des R  h c i n i s e h c n  B r a u n -  
k o h l e n s y n d i k a t s  erhoben werden. Eino Bekannt- 
machung entsprechend goiinderter Zuschliige fiir Brenn
stoffe des R h e i n i s e h  - W c s  t  f  a 1 i s e l i e n  K o l i -  
l e n s y n d i k a t s  erfolgt demniiehst.

Die Ausnabmetarife fiir Brennstoffe (6 und Eisen- 
erz7) In dem neuen Eisenbahn-Giitertarif. — Die An-
wendungsbestimmungen fiir denAusnolimetarif fiir Brenn- 
stoffehaben vom 1. April 1921an insoweiteineErleichterung 
erfahren,als fiir Stoinkolilenkoks und Gaskoksbei Benutzung 
von Wagen mit einem Ladegewicht von mehr ais 101 bis 
einschliefilieh 12,5 t  nicht das volle Ladegewicht der 
Wagen zur Berechnung gezogen wird, sondern nur das 
wirklich vorladene Gewicht, mindestens jedoch 10 t ;  fiir 
Wagen mit einem Ladogowieht von mehr ais 12,5 t  bis 
einschliefilieh 15 t  wird die Fracht fiir das wirklich 
verladenc Gewicht, mindestens fiir 12,5 t  berechnet. Da
gegen ist fiir Wagen mit einem Ladegewicht von 20 t  
und mehr die Fracht mindestens fiir 17,5 t  zu berechnen.

Entgegen dem Arorschlag der Eisenbahn betragt die 
durchsehnittlicho Fraehtenerhohung fur den Ausnahme- 
tarif 6 vom 1. April an auf Antrag des Ausschussos der Ver- 
kehrsintcressenten irieht, wie die Eisenbahn beabsichtigte, 
C5o/o, sondern 55o/0. Daboi ist dor Wunsch der w irt- 
sehaftlieh abgolegeneren Gebicte nach starkerer Ermfifii- 
gung dor Frachten in den weiteren Entfernungen in 
ausgiebigem Mafio beriicksichtigt worden. Es ist also 
unter gleichzeitiger Schonung der Nahentfornungen auch 
eine vcrtikalo Staffelung durchgofiihrt.

Dio Ausnalunetarife fiir Erze sind auf Antrag des 
Ausschusse3 der Yerkehrstreibenden entgegen dom An- 
trago der Eisenbahnverwaltung, die eińo Erhohung um 
60 o/o beabsichtigte, durchschnittlich um 50 o/o erhoht 
worden.

Erstattung von Wagenstandgeld. — Bei den sich 
dauernd iindernden Betriebs- und Verkehrsverhalti:iissen 
und dem hiiufigen Personalwechsel im iiufieron Balin- 
hofs- und Abfertigungsdienst ist es fiir dio Bisenbahn- 
venvaltung besonders wichtig, dafi die Vcrkehrstreiben- 
den Antriige auf E rstattung von Wagonstandsgeld 
nioglichst bald nach dessen Festsetzung, also naeli Zu
stellung der Wagenstandsgcldrechnung, stellen. N ur dann 
ist eine Naehprufung der Erstattungsgriinde, gegebenen- 
falls durch Vernelimung der betciligtenBcdiensteton, und 
somit eine einwandfreie Feststellung des Sachyerhalts zu 
erreichen. Die Eiscnbahndirektion Elberfeld hat aus die- 
sem Grunde fiir ihren Bezirk dio F rist zur Binreichung 
der Erstattungsantriige auf zwei Monate, vom Tage der 
Zustellung der Wagenstandsgcldrechnung an gerochnet, 
festgesctzt und bittet die beteiligten Kreise, Erstattungs- 
antrage fristgemiifi zu stellen.

Gilterverkelir mit dem Saargebiet. — Dio seither 
im Giiterverkehr mit dem Saargebiet orhobene besondere 
Gebiihr (Saargebiilir) von 20 Jb fiir 1000 kg Giiter aller 
Art fiillt vom 1. April d. ,1. an fort. Dagegen werden 
vom gleichen Zeitpunkte an fiir dio Saarbahnen aufier 
den rcgelrechten Frachten zu diesen besondere Zuschliigo 
erhoben, die jedoch fiir die einzelnen Giiterarten ver- 
schioden und wesentlieh niedriger sind ais die bisherige 
Saargebiihr.

Dio amtliclie Bezcichnung „Direktion der Saar- 
bahnen1' ist abgeandert in „Eisenbahndirektion des Saar- 
gebiets in Saarbrucken".

Gfiterverkehr mit den Niederlanden. — Die Eisen- 
bahnverwaltung macht darauf aufmerksain, dafi vom Ab-

N V .„

sender in den Fraclitbriefen zu den fiir die Niederlande 
bestimmten Wagenladungen Anzahl der zahlbareai Giiter. 
A rt der Yerpackung, Inhalt und Gewicht sowie 
W ert der Ware angegeben werden miissen. Wenn diose 
Angaben fehlen, miissen sie von der Grenzubergangs- 
station erst bei der Versandstation erfragt werden, be- 
vor . dio Wagon weiterlaufen konnen. Ilierdurch e n t- . 
stehen Yerzogerungen in dor Beforderung und sonstige 
Sehwierigkeiten bei den Grenzstellen.

Der Abbau der Ausfuhrkontrolle. — Die zahlreichen 
Besprechungen iibor die Zukunft der Aufionhandelsiiber- 
wachung, die an die Stellungnahmo des Wirtschafts- 
politisehen Ausschuśses des Reichswirtschaftsrats vom 
23. Miirz1) gegen die „Sanktioncn“ dor Londoner Kon- 
ferenz ankniipften, habon wegen der Ungewifiheit iiber 
die tatsiichlichen Mafinahmen der interalliierten Rhcin- 
landkommission zu einem abschliefienden Ergebnis nieht 
fiihren konnen. Insofern ist jedoch Klarheit geschaffen, 
ais uberall die Erkenntnis und der Entschlufi durch- 
gedrungen sind, dafi auf die Dauer die gegenwartige 
Form der Aufienhandelsregelung nicht wird beibehalten 
werden konnen. Wann und inwieweit ein Abbau erfolgen 
mufi, wird dio weitere Gestaltung der Lage ergeben. Die 
vollstandige und sofortige Aufhebung jeder Kontrolle 
wird von dem Handel gefordert, der die Ansicht ver- 
tritt, dafi nur im Wege voller Freiheit die Wirkungen 
der Sanktionen abgeschwacht werden konnen. In  der 
Industrie sind entsprechend den verschieden golagerton 
Verluiltniss.cn die Ansichten yerschicdeń. Die Eison- und 
Stahlwarenindustrie hat sich fiir teilweiss Freigabe er- 
kliirt. Fiir manche Erzeugnisse, namentlieh der weiter- 
yerarbeitonden Industrie, wird auch unter den dureh die 
Zwangsmafinahmen unserer Feinde yeritnderten Vcrhalt- 
nissen die AuBenhandelskontrolle, die fiir die Durch- 
organisierung unseres Wirtschaftslebens Bedeutendes ge- 
loistet hat, noch zahlreiche Yorteile bieten. So will der 
Bisonbahnwagenbau vor der Iland an dem bestehenden 
System festhalten. Der Masehinenbau legt besonderen 
W ert auf dio Aufrechterhaltung der Preispriifung, 
um eino Yerschleudcrung von Maschinen zu yerhuton. 
Auch dio elektrotechniscbe Industrie bat sich fiir vor- 
laufige Beibehaltung der Ausfuhrkontrolle ausgcsproehen. 
Mit anderen Industrien erblickt das Feinmeclianik- 
gewerbe in der Aufionhandelskontrolle eine Einrieh- 
tung, die zum mindesten nicht yollstandig preisgegebon 
werden darf, so lange eine Stabilisierung der Valuta 
nicht eingetreten ist. Dio Industrie der Metali - 
orzeugnisse bereitet die Aufstellung einer Freiliste yor. 
Fiir Walzeisen ais Handelsware dagegen, also fiir Stab
eisen, Formeisen, Bleche und Walzdraht sowie fiir Riih- 
ren, ist unter den heutigen Wottbowerbsverhaltnissein 
das Fortbestehen der Ausfuhrkontrolle ein Hindernis. 
Wenn die deutschen Walzwerke yolligo Bowegungsfreiheit 
hinsichtlich der Ausfuhrpreise und der Ausfuhrmenge 
■erhalten, konnen sio einem hohen Bcscbiiftigungsgrad er
reichen, da selbst ein zu niedrigoren Preison hereinge- 
nommoner Auftrag fiir ein Walzwcrk lohnend wird, wonn 
or dic Gesamterzeugung stoigern und damit die Geste
hungskosten erheblich senken kann.

Die Entwicklung der englischen Eisen- und Kotalen- 
preise seit dem Jahre 1914. — In  der nachstehenden 
Zahlentafel geben wir eine Uebcrsicht iiber die Prois- 
entwicklung fiir einige Eisensortcn sowie fur Kohlen und 
Koks in England seit dom Jahre 1914. Neben don 
Marktpreisen fiir Kohlen und Koks sind in besonderer 
Spalte die von der Kohlenkommission vereinbarten Młn- 
destpreiso fiir die Ausfuhr nach neutralen Liindern an
gegeben. Durch das stetige Abbrockeln der Marktprcise 
sind diese Mindestpreisc allmahlich hinfiillig geworden. 
Sio bestehen zwar noch, doch bat ihre Ueberwachung seit 
dem 1. Januar immor mehr naehgelassen und hćirt nach 
und nach ganz auf.

Wio aus der Zahlentafel ersichtlich ist, erreichten 
dio Preise ihren Hohepunkt um die Jahreswonde 1920

i )  V gl. St. u. E . 1921, 7. A pril, S. 492.
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41. Jahrg. Nr. 15.

.2fe o  .
S S
*§d
o
PS

a tc o a a p
60 . a 

a gQ* ̂  m X)
"3

1. Januar 
1. Juli 
1. Januar

1914
1914
1915

1. Januar ]yJ6
1, Juli 391G
1. Januar 1917 
1. Juli 1917 
1. Januar lwi8 
1. Juli 1918 
1. Januar 1919 
1. Juli 1919 
1. Oktober 191“ 
1. Januar 1920 
1. April 1920 
1. Juli 1910 
1. Oktober 1920 
1. Janiur 1921 
1. Februar 1921 
1. Marz 1921

sh d
50 6
51 6 
54 0 
80 0 
87 6 
87 6 
92 6 
95 0 
95 0 
95 0
160 0 
100 0 
HSu 0 
200 0 
217 6 
225 0 
225 0 
2lft 0 
150 0

sh d 
130 0 
120 0 
127 6 
220 0 
225 0 
225 0 
225 0 
217 6 
217 6 
217 6 
320 0 
330 0 
150 0 
420 0 
460 0 
500 0 
500 0 
420 0 
3G0 0

Besto
Kesselkoble
Newcastle

=3 -3 2 •— o O « os •a o o C

GieCerei-
koks,

Durham

sh d 
150 0 
140 0 
160 0 
260 0 
275 0 
300 0 
300 0 
275 0 
277 6 
295 0 
410 0 
440 0 
460 0 
520 0 
600 0 
600 0 
540 0 
470 0 
440 0

sh d
14 3
15 0 
13 3 
23 6 
52 6 
30 0 
30 0 
32 6 
65 0 
80 0 
87 6

100 0 

110 0 
120 0 
150 0 
150 0 
60 0 
50 0 
45 0

sh d sh d sh d

30 0 
32 60 
35 03) 
70 0 
70 0 
70 0 
70 0 
70 0 
70 0 
70 0

70 
100 
110 
130 
200 
250 
80 
62 
57

42 6 
42 6*) 
47 6‘) 
65 0 
65 O5) 
71 0 
71 0 
71 0 
71 0 
71 0

der Wc tw S  ,E “eŁlbl.ldunV “  nCUen Jahre ist info%e f  f  "  , , .5 “ iso auBerordentlich stark e-ewesen
jedoch bleiben die Preise immer noch wesentlich Uber 
den zu Anfang- des Jahres 1914 gultigen starkę

geffihrten d°r in der Zahlentafel auf-
ersichtHeh, “  d°m be,S<^benen Schaubild 1

United States Steel Corporation. — Nach dem
h o lff , 'S'vcise des "ordamerikanischen Stahltrustes
F e b r ?  Too? Un7 lcdi=ter A»ftragabestand zu E-dc
7 694 ^ # '  l  \  ^  7 044 809 fc (™ 1000 kg) ge.cn
bruar 1920ZUTV -f r Uar Und 9 (354 114 *» Ende Februar 1920 Die seit August 1920 anhaltende riicklaufieo
Bewegung hat also auch im Berichtsmonat weiterhin 
n0ehalten \ \ ie  hoch sich dio jeweils zu Buch stehen- 

J s ł ,  U“0rj edlg t«1} Auftragsmengen am Monatsschlusse 
a ren or drei letzten Jahre bezifferten, ist aus fol- 

gender Zusammenstellung ersichtlich.

31. Januar 
28. Februar 
31. Marz . .
30. April . .
31. Mai . .
30. Juni . .
31. Juli . .
31. August .

■ 30. Septrnber 
31. Oktober .
30. Noyember
31. Dezember

1919 
t

6 791 216 
(i 106 960 
5 517 461 
4 877 496 
4 350 827
4 971 141
5 667 920
6 206 849 
6 385 192
6 576 231
7 242 383
8 397 612

1920 
t

9 434 008 
9 654 114 

10 050 348
10 525 503
11 115 512 
11 154 478 
11 296 363 
10 977 919 
10 540 801

9 994 212 
9 165 825 
8 278 492

1921
t

7 694 335 
7 044 809

37,-i ? b * £  JS Z V r ^ i - : > 4 V b U8 JjaT L 7 . - t  i k ? - ™  
CS,:—. *) Ab 26. Juli 71/— . 1 ' ab 2C- Oktober

w i w n r e  isis ------- n S T
Abbildung 1. Die Entwicklung der englischen Eisen- 

und Kohlenpreise seit dem Jahre 1914. 
a) Clereland-Roheisen G.jr.B. Nr. 3. b) SlahUchiencn 
Middlesbrougb. c) Stabeisen Mlddlesbrough. d) Beste 
Kesselkohie Newcastle, Jlarktprei?. e) Beste Kessel- 
ŁoMe Newcastle, ilindestpreis der Kohlenkommission.
0  Gi< Bereikoks Durham, Marktpreis. g) Gieflereikoks 

Durham, łlindestpreis d< r Kolilenkommission.

A rbeitskam pfbewegung des Jahres 1920.
n  r r  i m  T ? a « o . U - . . __  • •Im  2. H albjahr 1920 betrug im Bcrirbau sowie in 

der Eisen- und Metallindustrie der erfaBten Lander die

B e r lb m i^ n d to f io l^  2509560 C1 612 <500 im
D f e U l f  n  m der Łisen- und Metallindustriel). 
-Uio ernuttelte Gesamt.umme der verloren£regan-eneii 
Arbeitstage, auf dereń moglichst genaue Feststellung

,S'caclltet 'vurdc) ergab 37 556 220 
(26 342 200 im Bergbau und 11 214 020 in der Eisen- 
und Metallindustrie). Die nachstehende Zahlentafel 1

O  V gl. St. u. E . 1920, 25. N ov ./2 . Dez., S . 1630/1.

zeigt dio \erte ilung  der ausstiindigen Personen so
wio der verlorengegangenen Arbeitstage in don ver- 
schiedenen erfaBten Staaten. Bemerkt sei noch, daB 
dic hier wiedergegebenen Zahlen in  Wirklichkeit wohl 
n° etwas hoher sind, da Zahlen uber kleinere Bewe
gungen yielfach von der Berieliterstattung gar nieht mit- 
geteilt werden.

GroBere Arbeitskiimpfe waren u. a. der Streik der 
Anthrazitgrubenarbeiter yon Wilkesbarre in Pennsyl- 

, • <::rulx'Ilar,w‘fceraii8stande in Belgien und
JN ordirankreich und der gewaltige Arbeitskampf im eng-
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Iisclicn Bergbau, der eine Roihe grofiercr und kleinerer 
Ausstiinde der Metallarbeiter — besonders der Stahl- 
arbeitcr, Klcmpner, Mechaniker usw. — zur Eolgo liatte. 
(Naćh Angaben der englischen Presso bedingtc dieser 
Stroik einen Kohlenverlust von 13 bis 14 Mili. t  und 
einen Ausfall von Arbeitseinkommen der Bergarbciter 
von 14 bis 15 Mili. £ . Nicht gcring sind auch die Ver- 
luste, welche die Eabrik- und Verkehrsunternehmungen 
za.Yerzeichnen hatten. Man schiitzt dio Zahl jener, die 
wegen Eeblens der Betriebskohlo nichts arbeiten lconn- 
teii, auf einigć Ilundorttausend; hiervon ontfallen u. a. 
auf Sudwales 250 000 und auf Sheffield 85 000; die
Ii arwich-Linio, die den Eahrdienst zwischen England 
und IToek van Holland unterhalt, mufite ihro Fahrten 
auf die Hiilfte beschranken; dio Schiffahrt zwischen 
Grimsby, Hamburg, Antwerpen und Rotterdam wurde 
cingestellt. Beachtenswert ist ferner der Stroik in den 
mctallindustriellen Betrieben von Bilbao, dio Metall- 
arbeiterbewegung in Oberitalien, der Ausstand der Bison- 
uiid Metallarbeiter in Mecheln usw. Grofiero Arbeits- 
kampfo in Deutschland selbst waren dor Ausstand im 
Mcuselwi tz-Rósitzer Braunkohlengobiot, dio Arbeits- 
nicderlegung im Zwiekauer Kohlenbezirk, die Stroik- 
bowegung in zahlreiehen Zechcti des Ruhrgobietes, ferner 
dio Mctallarbeiterausstande in Koln-Deutz, Leipzig, 
Iiallo a. S., Mitteldeutsch- 
land, Schlosien, der langan- 
haltcnde Arbeitskampf im 
Saargebiet u. a. m.

Die Ursachen diesor Ar- 
beitskiimpfo waren zumcist 
niclit wirtschaftlieher Art.
So wurde nur bcispielsweiso 
die wilde Stroikbewcgung in 
Iiallo a. d. S. im Dezem
ber 1920 dadurch ausgelóst, 
dafi der politischo Schrift- 
leiter des kommuuistisehen 
Parteiblattcs Dr. Storn, der 
aus Galizien stammt und sich 
eeinerzeit bei dom grolien 
Ausstand im Ruhrgobiet 
ais kommunistischer Hetzor 
iibelster A rt erwiesoń hat, 
auf Veranlassung dor Roichs- 
regierung Ycrhaftct und ais 
liistigcr Ausliinder iibor die 
Grenze abgeschobcn worden 
sollto. Diese rein selbstver- 
stiindlieho Schutzmaftnahme 
des Staates nahmon die 
Kommunisten ais willkom- 
menon Anlafi, um die Halle- 
scho Arbeiterschaft in den 
Ausstand zu hotzen. Ueber- 
haupt stehon lieute Streiks 
infolge kommunistischerYer- 
hetzung allerortcn auf der 
Tagesordnung. Man nehme 
nur die verschiedentlichen 
Bewegungon in Hannover,.in 
den Rheinlandon, in  Wost- 
falen, in Schlesien, Wurttem- 
berg usw. Schwere Aus- 
schreitung und Bedrohung 
der Werksleitung duroh die 
Streikcnden waren bei einer 
grofien Zahl von Streikfallen 
zu Yerzeichnen. Bei einer 
Anzahl von Arbcitskiimpfen 
spielte die Organisations- 
frago eine bedeutsame Rolle, 
wio bei dem Ausstand auf 
der Zeche Kaiserstuhl bei 
Dortmund. H ier wurde die 
Bewegung in Szene ge- 
setzt, um dio Wieder- 
einstellung eines ent-

lasscnen sozialdemokratischen Wiililers zu erzwingen. 
Bezeichnond ist u. a. eine Arbeiter bewegung auf der 
Castellengrubo in Oberschlosien. H ier streikte man, weil 
dio Verwaltung der Grube auch den nichtorganisiertea 
Arbeitern eine durch Schiedsspruch zugebilligte Nach- 
forderung der Belegschaft ausgezahlt hatte. Auf 
Sehacht 3 der Zcche Graf Schwerin fuhr im August 1920 
fast die ganze Belegschaft nieht an, weil einigo, nieht 
dem sozialdemokratischen Ycrbande angehorende Beleg- 
schaftsmitglioder Urlaub erhalten hatten. Ferner traton 
dio Arbeiter sowio das Fahrpersonal der Krefelder 
StraCenbalin in den Streik, um die Teilnahmo de3 Direk- 
tors an den Betriebsratssitzungen durchzusetzen. Um 
Griindo, die Arbeit nicdorzulegon, ist man nie verlegen. 
Man denko nur an dio grofie Anzahl dor Streikbcwe- 
gungen, die ais Einspruch gogen den Steuerabzug zu 
betraehten sind. Versehicdentlich wurde gostroikt, um 
die Ruckvergutung des Steuerabzuges zu erzwingen, so 
beispielsweiso bei den Gelscnkircbener G ufistaM- und 
Bisenwerkon. Dic Zweiselineidigkeit der Streikbowegung 
ais Waffo zoigt dabei so recht dor Ausstand bei dem 
Borsigwerke in Tegel. Wegen stillschweigenden Wider- 
standes iciner kleinen Gruppo von 300 Mann mufitan 
ungefahr 5000 Mann die Arbeit niederlegen. In  den 
aufierdeutschon Landern spielen hinsichtlich der Strcik-

Zahlcntafel 1. S t r o i k -  u n d A u s s t a n d s b o w o g u n g  i m  B e r g b a u  s o w i o  
d e r E i s o n -  u n d  M o t a l l i n d u B t r i o i n d e n h o u t i g o n K u l t u r l a n d o r n

i m 2. H a l b  j a h r  1920.

Lander

Bergbau Eisen- u. Mctall- 
industiie

Zusammen

Per
son en

yerlorene
Arbeits-
ta?e

Pcr-
sonen

yerlorene
Arbcits-
tiiKe

Per-
sonen

verlor«*ne
Arbeits-
tage

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 
17.

Belglcn..................
Yeremigte Siaotea (Amerika) .

P o i e n ..................

Norwegen ................

£00000 
170G0<> 
250 000 
200 000 
100 000 
37 COO 
CO OftO 
2 000 
9 000 
7 000 
4 000 
2 000 
400

16 000 000 
2 270 200 
2 S60 000 
2 000 000 
2 000 0t»0 
51&200 
300 000 
34 000 
126 000 
196 000 
20 000 
12 000 
8 800

290 000 
343 160 
26 000 
32 000 
30 000 
45 000 
42 900 
81000 
8 300

21 000 
4 000

700
1700

800
400

4 641000 
3 874 220 
421 000 
3361'00 
260 000 
340 0o0 
483 600 
C03 000 
117 600

105 000 
16 000

8 400 
3 400 
3 200 
1600

1 090 000 
513760 
276 0 '0 
232 000 
130 000 
82 6' 0 
102 900 
83 000 
17 300 
7 000 
25 000 
6 000 
400 
700 

1700 
600 
400

20 641000 
6 144420 
3 2*1 000 
2 336 000 
2 2*>0 000 
855 200 
783 600 
637 • 00 
243 600 
196 000 
125 000 
28 000 
8 800 
8 400 
3 400 
3 200 
1600

Zusammen l 642 600 26 342 200 926 960 11 2 i4 020,2 569 560 37 556 220

Zahlentafel 2. S t r e i k -  u n d A u s s t a n d s b o w o g u n g  i m B e r g b a u  s o w i o  
d e r  E i s e n -  u n d  Me  t a l l i n  d u s  t  r i e  i n d e n  h e u t i g e n  K u l t u r  s t a a t e n

i m J a h r e  1920.

Berffbaa Eiser- u. Metall- 
industrie

Zu-#ramen

Lander
Per-
sonen

yerlorene 
Arb«i t»- 
tage

Per-
sonen

yerlorene
Arbeits-
lage

Per-
bonen

yerlorene
Arbeits-
tage

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Yereinigte Staaten (Amerika) .
.........................
Schweden...............
.........................

Polen ....................

Schwelz • • • ■ *.

Norwegen...............

1 000 000 
671 0 >0 
505 000 
100 000 
3o0 000 
60 400 
12i 000 
254 700 
111 000 
$7 600 
47 000 
9 000 
4 000 
2 000

17 400 000 
5 716 000 
5 270 000 
2 00-»000 
7 50' 000 
] 208 800 
2 434 000 
2 866 000 
8*50 000 
705 200 
996 000 
126 000 
20 000 
12 000

325 010 
828 310 
273 000 
425 000

107 000 
142 650 
44 300 
73 700 
47 100

8 300 
21000 
4 000 
1890 
1 700 
800 
401-

5 002 600 
9 325 020 
5 038 400 
5 845 000

3 306 450 
1 .',02 700 
548 40) 
798 600 
365 200

117 600
105 000 
16 000 
26 700 
3 4"0 
3 200 
1600

1 325 040 
1 499310 
778 000 
525 000 
30<> 000 
16'000 
264 6 0 
299 000 
184 700 
134 700 
47 ono 
17S00 
25 000 
6 0''O 
1 890 
1700 
800 
400

22 402 600 
15 011 020 
10*08 400 
7 845 000 
7 500 000 
3 515 250 
3 936 700 
3 414 400 
1 O")8 600 
1 130 400 
996 0< 0 
243 600 
125 000 
28 000 
26 700 
3 400 
3 200 
1600

Zusammen 3 273 700 47 174 000|2 304 790 32 005 870 67rf 490 79 179 870

*
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bewegung ebenfalls meist andoro ais rein wirtschaftliche 
Ursaehen eine Kolie. So war beispielsweise bei dem 
grofien Bergarbeiterstreik in England von den Arbeitern 
die Forderung erhoben wordon, im Verein mit don Berg- 
werksbcsitzern eino Aufsicht uber dio Forderung aus- 
zuiiben. Auch die kommunistisohe Vcrhetzung spielto
j j 0 J n n n  O l i  n a  A - I • i i  >i i% « .

Bucherschau.

1 ---  --- ----Bjjieiro
den auBerdeutsehen Arbeitskampfen vcrschiedent- 

uch eine Kolie, so bei den Streikbowegungen in Polen 
Tsehechoslawien, in der Ukraino usw. Uebor eine 
ganze Air/alil wilder Streikbewfgungen wufite beson
ders dio Eison- und Metallindustrie Oesterrcichs zu be- 
richten. Ebenso war der grofie Ausstand der A nthrańt- 
grubenarboiter von Wilkesbarre (Pennsylvanien) gogen 
den Wulen der Gewerkschaftsleiter ausgebroehen.
a , S I  ^h len ta fe l 1 betriigt die Zahl der bei den 
Arbeitskampfen im Bergbau sowie in der Eison- und 
Metallindustrie im 2. Halbiahre 1920 yerloren "-c- 
gangenen Arboitstage 37556220. Dieso Zahl besagt. mehr 
ais alles andere, wclch ungeheuror Schadon der Welt- 
wirtschaft dureh dio Ausstandsbewegung zugefiio-t wird 
(Boi einom Tagelohn von 25 J6, der in Anbotracht der 
gegenwartigen \orhaltnisss wohl nicht zu hoch geo*riffen 
ist, wurden die 37 556 220 verIorengegangenen Arbeits- 
tago einen Lohnausfall von 040 907 700 J i  bodeuten.) 
/ u  alledem kommt noeh, dafi dio errungenon Yorteile der 
Arbeiter selbst in keinem Verhiiltnis zu dem aufierordent- 
o° !n stehen. So endigten auch im
2. Halbjahro 1920 nur ein Drittel aller erfafiten Ar- 
beitskampfe mit einom ganzen oder teilweiscn Erfolgo 
der Arbeiter, zwei Drittel dagegen mit einer vollio-en 
iSiederlage.

Im  ganzen Jahre 1920 waron an der Streik- und 
Ausstandsbewegung in Industrie und Gewerbe, Handel 

®T in  der r^ndw irtschaft der erfafiten
24 Kulturstaaten insgesamt 17 381 713 Personen beteiligt
Dio Zahl der bei den A -»--?«-i-*— *----  * b
Arboitstage botrug 
fallen auf:

Grofibritannien 
Deutsehland 
Italien
Vere:nigte Staaten 
Spanien 
Belgien 
Oesterreich 
Scliweden 
Balkanstaaten 
Polon
Niederlande 
Schweiz
Tseheeho-Slowakoi 
Danemark 
Norwegcn 
Portugal 
Sonstigę Lander

Hinsiehtlieh der Gliederung lach  Industrie und Ge- 
wer ie vęrteiltc sich die Zahl der ausstiindigen Personen 
und der Yerlorcnen Arboitstage wie folgt:

1 312 743. Im einzelnen en t-

ansstSndige rerlo rene
Personen Arbeltstaffe
4 324 70S 54 681 884
3 878 707 43 518 529
2 493 350 23 785 700
1 435 300 18 867 700
1 351 900 15 796 900

454 640 4 883 740
298 740 2 897 900
188 070 4 872 870
168 810 3 139 670
140 740 754 940
81 900 922 300
80 930 2 855 560
27 000 166 S00
23 300 328 000
16 700 559 400
13 150 235 050

850 300 15 683 900

Bergbau sowio Eison- und Me
tallindustrie 

Landwirtsehaft
Handels- und Yerkehrsgewerbe
Baugeworbo
Textilindustric
Chcmisoho Industrie
Allo ubrigen Gewerbe

aułstitndisc 
Personen 
5 578 490 
3 590 650 
3 574 090
1 134 550 

566 450 
443 100

2 494 413

Terlorene 
ArbeitstaĘe 

79 179 870 
43 465 850 
34 588 274 
18 898150 
8 417 000 
8 162 100 

31 601 499

DI5 Zahh'ntafel 2 zeigt die Yerteilung der ausstan- 
ig n̂  I  ersoncn und der verlorengegangenen Arbeits- 

im Bergbau sowie der Eisen- und Metallindustrio 
LandornCn I92° *n dcrl wractówienen erfafiten

Jl ein r. Gohring.

S t a r k ę ,  Richard F., Oberiźgenieur und Pro- 
kurist des Rheinisch-Westfalisehen E'ektrizi- 
tatswerkes, A.-G., Gasabteilung, Essen: G as- 
w ir t s c h a f t .  Ein Beitrag zur Priifung der 
"Wirtschaftlichkeit der Nebenproduktengewin- 
nung, des Gasbetriebes fur Stahlwerke und 
Kraftwerke und der Gasfernversorgung. Ber
lin: Julius Springer 1921 . (V II, 174 s  1 g° 
34  J L

Tt t 7 °rfat se.r  wil1 dio F ra " <5n der zweckmiifiigsten 
Brennstoffyerarbeitung-, namlieh 1. Gaserzcuguni?: Ver- 
gasungmiGasorzeugeroderKokerei; 2.Gasfeucrung: a) fur 
H uttenwerkc: Gasfeuerung oder Rostfeuerung der Kohle, 
b) fur Kessclbetriob: W ert der vorscliiedenen Gase fiir 
reuerungszwceke; 3. Gasfernversorgung: dureh Rohrlei- 
tungem (Gas)oderauf Eisenbahnwagen (Kohle),unter Iler- 
anziehung der fur dic Umsetzung und ihre Erzeugnisse 
festliegenden W erto losbn unter Schaffung einer Grund- 
lago des \  ergloiches, die sich auf Temperatur, Ab-as- 
menge und Wiirmeubergang aufbaut.

E r stelle demnaeh zunachst dio aus dor Praxis und 
Literatur bekannten Werte iiber Ausbeute, thormischen

irkungsgrad, W ort der Erzeugnisse und Erzcugun^s- 
kosten zusammen. Die cingesetzton Zahlenwcrte leiden 
jddoch unter dom gleichen Mangel, der im Vorwort 
getadelt wird, dafi sie mehr odor weniger Aimahmen 
sind, dio zuemander nicht im Einklang stehen. Es g-ibt 
keine Kohlen mit 8200 bis 9100 W E/kg, da die Kohlen-
^  ,'?-d CI!0 S nicht Ubcr 8300 haben. Ebenso unver- 

standhch ist es, wenn bei der Wiirmebilanz der Kokerei 
und Loucntgaserzeugung dio Kolde mit 8000 WE/to- ein- 
gesetzt wird. DicAnnahme eines Generatorgas-Ausbrin-

m it 1129 fa r ein° KoMe
. ,7000. WE ful>rt omem unzulangliehen Ausbrinn-en
in cbemisch gebundener Warine von 62,9 o/0.

Man kann nicht bei dem Vergle’ich der Koks- 
generatorgaserzeugung einen Kerpo'.y-Mariselike-Gas- 
orzeuger, der bei teilweiser Ausnutzung der fuhlbaren 
Ciaswarme  ̂zur Dampferzeugung eine Abzugsteinperatur 
\on _45 hat, m it einem Abstiehgaserzeuger ohne Ab- 
litzckessel m it 700 bis 800° Austrittstemperatur auf 

Grundlage dieser Temperaturen vergleiehen. Deshalb 
Jrann die Sehlufizusammenstellung der Wirkungsgrade 
nicht ohne Widcrspruch hingenommen werden.

Dem Abschnitt Gasfeuerung werden die Bereeh- 
nungsgrundlagcn, Reduktion des Gasyolumens, Verhren- 
nungsgleichungen, \  erbrennungstemporaturen und spezi- 
tische u  iirnie vorausgcscbickt. Unverstandlich ist die 
Jiemerkung: „Vollstandig troekene Gasgemisclio konnen 
mclit zur Entziindung gebracht werden. Der Wasser- 
dampf wirkt hier ais Katalysator zur Erhóhung der 
lteaktlortsgesehwindigkeit.“ — WiinscIiCnswcrt wiire es, 
wenn grundsatzlich bei thormischen Reehnunsren die 
spezifischen Warmen nach Neumann ais Normen ange- 
noramen wurden.

Die ais Grundlage angenommenen Arbeitstempera- 
turen ,von 1650° fur Martinofenbetrieb, 440 bis 1300° 
tu r G uhofenbetrieb, 1100 bis 1500° (Mittel 1300«) fur 
Kcsselbctneb, sind teils zu niedrig, teils vcrtragen sic 
dłese \ erallgemeinerung, wie die Temperaturerhohung 
von Gas und L uft auf 1100» bzw. 800° und 400°, nicht. 
bie smd ebenso wio dio m it 270“ angenommene Abgas- 
temperatur abhiingig von dem verwendeten Brennstoff, 
dem Hau der Feuerung, don Betriebs- und Arbeits- 
bedmgungen und lassen sich nicht unter einen' H ut 
bnngen.

In  dcm Abschnitt Warmcubergang werden die ver- 
sehicdr-nen Arten dor Warraeiibertrtfgung nicht scharf 
getrennt. Der Wiirmeubergang erfolgt bekanntlich dureh 
Leitung Strahlung und, was der Verfasser nieht ge- 
nugend hcrvorhebt, dureh Beriihrung, deren Gesetz er 
unter „Leitung'- anfuhrt, um weiter noeh die Warme-
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iibergangszahl m it der Warmedurchgangszahl zu ver- 
wechseln. E r erklart schlieBlich, dafi fiir dio Warmeiiber- 
tragung in erster Linie dio durch Strahlung in Frage 
kommt, deron Glcichung sich in dio Form der Loitungs- 
gleichung bringon lassen soli; er bonutzt hier dio Glci-

■ciiung z =  0Q1 ZUm VorSleioh iUr die

Leistung der Brennstoffe in dor Feuorung, und kommt 
dadurch zu dem merkwiirdigen Ergebnis, dafi 1 m J ge- 
■wohnlichos Generatorgas 0,5745 des Warmewortes von
1 kg Kohlo hat und demnach auoh m it 0,5715 mai 
Kohleprcis gowertet werdon kann. Auf diesen falsehen 
Grundlagcn aufbauend, fiilirt er dos woiteren die Rech- 
nung, bis auf die kleinsten Vorgiingo oingohond, fiir die 
zu ycrgleichenden Brennstoffe durch.

Es folgt die. Untersuchung der Frage, ob der 
Kokereibetrieb wirtschaftlich ist, wenn mit der Liefe
rung von Nebcnerzeugnisson nur eino Gas- un'd Strom- 
lieferung yerbunden ist, und weiter dio Heranziehung des 
Drehofenbetriebs.

Nach Angabo der Bercchnungsformeln fiir Nieder- 
druck- und Hoehdruekfernleitungen, des Kraftbedarfes 
der Kompression und der Wirkungsgrade der ICompres- 
soren werdon die Kosten der Loitungsanlago und des 
Leitungsbetriebes ubersehlagon nnd die der Kohlonver- 
Irachtung dagegengesetzt. Da sich dio Angaben, auf die 
der Yerfasser fufit, wio gesagt, auf teilweise irrige 
Crundlagen aufbauen, kami nian auf sie nicht weiter 
eingehen. Die Ergebnisse ■werdon zum Sclilufi iibersicht- 
lich zusammengefafit.

Im  allgemeinen ist zu der Arbeit zu sagen: Sio 
lohrt, dafi dor Yoraiich, ein eo umfassendes Gebiet 
mit ein paar Eormeln zu mcistern, zu einer Behandlung 
des Gcgenstandes fiihren mufi, dio einem Dr. Eisonbart 
Ehro macht, aber trotz allen aufgewandten Fleifie3 der 
Fórderung der Frage wenig Nutzen bringt. Daher wer
ben allo Versucho, roin rechnungsmiifiig zu einem ab- 
schlicfiendcn Urteil zu gelangen, erfolglos sein. 
Yerfolgt man aufmerksam die Fachliteratur, so 
kommt man zu dom erfreulichen Ergebnis, dafi man dio 
Frage der Brennstoffbchandlung immer mehr unter be
sonderer Beriicksichtigung der Eigenheiten des jeweils zur 
Yerfiigung stehenden Stoffes und der Anwendung der Yer- 
wendungsstelle betreibt. ManistdurehSchadenkluggewor- 
■den. Ein jeder Arbeitsvorgang erfordert einen gewissen 
Warmeaufwand, so dafi man in dieser Ilinsieht die Brenn
stoffe nur danach werten kann, wie man aus ihnon don 
hoclistcn Anteil des Hoizwcrtes hierfiir nutzbar maehcn 
kann. Weiter erfordert der Arbeitsvorgang fur die 
Warmeubertrngung ein gcwisses Temperaturgcfiilb. Der 
Brennstoff ist also lediglich darauf zu priifen, ob und 
unter welchcn Umstanden man mit ihm dieses Gefiille 
erreiehen kann. Man kann nie dieso beiden Gesichts- 
punkto verquicken. Das eine ist eino Leistung, das andere 
■ein Zustand. Die Frage der Vergasung mufi besonders 
•deshalb Yorsichtig behandelt werden, weil sio unter 'S er- 
lust an Warmemenge nnd Temperaturgefallo stattfindet.

H atte der Verfasser sich auf die grundlicho Bear- 
beitung einer der vielen hineinspielendcn Fragerc be
schrankt, so hiitte er sicherfich bei dem anorkennenswer- 
ten Fleifi, m it dem er anscheinend an dio Arbeit ge- 
gangen ist, sieh den Dank dos Lesors in  liohorom MaBe 
erworben.

Fricmerslieim (Nicderrlioin). Hugo Bansen.

S t o l z e n b e r g ,  Otto, Direktor der Gewerbe- 
sehule nnd derGewerbl. Fach-und Fortbildungs- 
schulen zu Charlottenburg: M a s c li i n e n b a u. 
(Bd. 1/2.) Leipzig u. Berlin: B.G. Teubner. 8°.

Bd. 1. Wcrkstoffe und ihre Bearbeitung auf 
warmen Wege. Mit 255 Abb. im Text. 1920. 
(2 BI., 177 S.) Geb. 9,60 JC (nebst 100%  
Teuerungszuschlag).)

Bd. 2. Arbeitsverfahren. Mit 750 Abb. im 
Text. 1921. (IV, 315 S.) Geb. 18 J t  (nebst 
100 % Teuerungszuschlag). *

Boi der Durchsicht des Werkes, dessen Verfasser 
wohl wio kaum ein anderer dazu berufen erscheint, dieses 
Thcma fiir don Unterricht an Lohrlings- und Fortbil- 
dungssehulen zu bohandeln, hat man den gleichen Ein- 
druck, den das wohlgoordnete Werkzeugmagazin einer 
neuzcitliehon Maschinenfabrik auf den Besucher macht: 
Ueberaicht in  der Anordnung, Gediegonheit der Aus- 
fiihrung, Vermeidung allen Zieratss.

Das Bestrcben, dio ursachlichen Zusammenhangc in 
anschaulichen A rt boi allen behandelten Hauptstucken 
klar hervorzukehren, bildet ein wesentliches Merkmal der 
Sehrift. Zahlreiche Abbildungen unterstiitzen diese Ab- 
sicht in bemerkenswerter Weise.

Ohne auf tiefgriindigo Theorien einzugohen und da
durch die Benutzung des Buches zu erschweren, hat es der 
Verfasser yerstanden, dank seiner langjahrigen Erfah- 
rung ais Lehrer an AYerksehulen, don umfassenden Stoff 
dennooh fesselnd und lehrreieh zu gostalten. Infolge- 
dessen diirfte mit den vorliegenden beiden Banden der 
oft au3 Lfihrerkrei-en der Fachsehulen geiiuBerte Wunsch 
erfiillt sein, oine gemeinvcrstandlicho Darstellung dor 
sogenannten ,,Fachkurale“ fiir Mctallarbeiterlehrlinge zu 
besitzen, ein Wunsch, der um so verstandlicher ist, ais 
man heute gezwungen ist, don Lehrstoff aus don ver- 
schiedcnen Gebieten fiir den Vortrag in der Fachkundo 
meist selbst zusammenzustellen. In  diesem Sinne ist dem 
Buch eino weito Vcrbreitung zu wiinsehen, um die darin 
enthaltcnen Friichte erfolgreicher Arbeit gle:cli=am ais 
„Norm“ dom Unterricht in den Fachgeworbe- und Werk- 
schulen zugrunde zu legen.

Das Erscheinen des dritten Bandes, in dem der Yer
fasser „mcthodische Anleitungen und Erfahrungen nebst 
faehliehen Bereclinungen fiir die Behandlung de i Stoffes 
im Unterricht (fiir di© Hand de3 Lehrers bestimmt)" zu 
geben versprieht, diirfte mit Spannung erwartet werden. 

Dusseldorf. St.-Snfl. H. Rumplf.
Ferner siind dor Schriftleitung zugegangen: 

H a n d b u c h  der E le k t r iz i t i i t  und des M ag n e tism u s . 
In 5 Bdn. Baarb. yon Prof. Dr. F. A u e rb aeh -Jen a
[u. a.] Hrsg. yon Dr. L. G rae tz . Leipzig: Johann
Ambrosius Barth. 8°.

Bd. 3, Lieferung 3. Mit 156 Abb'. im Tcxt.
(IY, S. 351-724.) 04

Bd. 4 , Lieferung 3. Mit 319 Abb. im Text.
(X, S. 711-1300.) 84 M.

H a n d e ls -A d re B b u c h , D a n z ig e r , 1920/21. Jahrg. 1. 
Danzig: Yerlag „Der Osten“ , Verlagsgesollschaf t  m. b. H. 
(1920). (264 S.) 8°. K art. 5

Hauf i mann ,  Fritz, Dr., Rechtsanwalt am Kammer- 
gericht: G rundriB  dergesam ten neuen S te u e r g e s e tz -  
g e b u n g .  (Anf Vcranlassung des R o ic h sv o rb a n d e s  
d e r  d e u ts c h e n  In d u s tr ie )  fur den praktischen Ge- 
brauch bearb. Berlin: lndustoieyerlag, Spaeth & 
Lindo. 8°.

T. 2. Das Gesctz uber das Reichsnotopfer vom 
31. Dezember 1919. — Das Ausgleiohsbestouerungs- 
gesetz vom 12. Jun i 1920. — Das Umsatzstouorgesetz 
vom 24. Dezember 1919. — Anh.: AUgemeino Ver- 
fiigung uber dio W ertermittlung nach dem Gesotz iibor 
eino Kriegsabgabe vom Yermdgenszuwaelise. Vom 
15. Miirz 1920  ̂ 1920., (84 S.) 7,90 

H eiso , F., Professor und Direktor der Bergsehulo zu 
Bochum, und F. H e rb s t ,  Professor und D irektor der 
Bergschule zu Essen: L e h rb u c h  der B e rg b a u k u n d o  
m it besonderer Berucksiehtigung des Steinkohlenberg- 
baues. (2 Bde.) Berlin: Julius Springer. 8°.

Bd. 1. 4., verb. und yerm. Aufl. Mit 568 TeXtfig. 
und einer farb. Taf. 1921. (XX, 615 S.) Geb. 80 JC. 

H en g le in , Martin, Dr., a. o. Professor der Mineralogie 
und Lagerstattenlehre a. d. Techn. Hochschule in 
Karlsruhe: L o tro h rp ro b ie rk u n d e . Qualitativo Ana- 
lyse m it Hilfc des Lotrohres. Mit 11 Fig. 2., yerb.
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Aufl. Berlin und Leipzig: Yereinigung wissensehaft- 
liolier Verlegcr, Walter de Gruyter & Co., 1920. (86 S ) 
8 °  (16°). 4,20 Jl.

(Sammlung Gosohen. 483.)
H e rrm a iin , K urt: T o u e ru n g  und Lohn. Ein Beitrag 

zur Frago des „gleitenden Lohnma^es". Berlin: Carl 
Heymanns Verlag 1921. (2 BI., 85 S.) 8°. 10 Jl. 

I l i ld e b ra n d ,  Gerhard: Die B cfro iu n g  des A rb e ite rs  
und der A rb e it . Berlin (NW 40): Yerlag der „Hilfe",
G. m. b. H., 1920. (130 S.) 8° (IG0). 5 Jl. 

I l ir s e h w a ld , J., Dr., Geheimer Regierungsrat, o. P ro
fessor an der Technischen Hoehsehule Berlin: A n le i- 
t u n g  zur pyrochemisehen A n a ly se  fur Chemiker, 
Mincralogen und Hiittenloute. Mit einer kol. Reaktions- 
tafel und in den Text eingedruckten Holzschnitten.
3., verb. Aufl. der „Systomatischen Lotrohr-Analyse". 
Berlin (W 35, Sehoneberger Ufer 12 a): Gebruder 
Borntraeger 1920. (III, 122 S.) 8°. Geb. 24 .14.

H o fra a n n , K arl A., Dr., o. Professor u. Leiter des an- 
organ.-chomischen Laboratoriunis der Teehn. Hoeli- 
sehule Berlin, Geh. Reg.-Rat und auswartigęs Mitglied 
der Bayerischen Akademie der Wissensehaften zu 
Miinchen: L e lirb u ch  der anorganisehen C hem ie.
3. Aufl. Mit 122 Abb. u. 7 farb. Spektraltaf. Braun- 
scliweig: Eriedr. Vicweg & Solin 1920. (XX, 744 S.) 
8°. 30 J l, geb. 45 Jl.

H o e ltje ,  L., Hagen i. W.: Die B e a rb e i tu n g  von 
M a sc h in e n te ile n  nebst Tafel zur grapliischen Be
stimmung dor Arbeitszeit. Mit 349 Testfig. u. 1 Taf.
2., erw. Aufl. Berlin: Julius Springer 1920. (9S S )
8°. 12 Jl.  '  '

I lo p p e , Johannes, Dr., Leiter des ehem. Laboratoriunis 
Dr. Bender und Dr. Hobein, Munohen: Analytische 
C hem ie. (T. 1/2.) 3., verb. Aufl. Berlin u. Leipzig: 
Vereimgung wissensehaftlieher Verleger, W alter de 
Gruyter & Co. 8°.

T. 1. Qualitative Analyse. 1920. (154 S.) 4,20 Jl. 
(Sammlung Góschen. 247.)

Is a y , Hermann, Dr., Rechtsanwalt am Kammergericht 
und Priyatdozont an der Technischen Hoclischulo 
Charlottenburg: P a te n tg e s e tz  und G esetz  betreffend 
den Se h u t z  yon  G e b ra u c lism u s te rn . Systcmatisch 
orl. 3. Aufl. Berlin (W 9, Linkstrafo 16): Franz Vahlen 
1920. (VIII, 713 S.) 8°. 95 Jl.

J a k o b i ,  Siegfried, Prof. Dr., SDipr.-^ng., Oberlehrer der 
Vcreinigten Maschinenbauschulen Elberfeld-Barmen: 
leehnische C hem ie fur Maschinenbauschulen. Ein 
I-fhr- und Hilfsbueh fur Maschinen- und Elektroteeh- 
niker, sowie fur den U nterricht an hoheren und niederen 
Maschinenbauschulen und yerwandten tcchnisohen 
Lehranstalten. 2., erg. u. yerb. Aufl. Mit 101 Abb. 
Berlin: Julius Springer 1920. (VIII, 160 S.) 8°. 11 J l. 

K a h n , E rnst: Die In d e s z if f e rn  der F r a n k f u r t e r  
Z e itu n g . GroBhandelspreise—Borsenkurse. (Mit Fig. 
im Test.) Frankfurt a. M.: Frankfurter Societats- 
Druckerei, G. in. b. H., Abt. Buchyerlag. (26 S.) 8°.

(Erw. Sonderabdr. aus der „Frankfurter Zeitung".) 
K asp e ro w icz , Witold, und Werner S eh o o p : Das

E le k tro -M e ta llsp r i tz y e r fa h re n v o n M .U . Sehoop.
Iheorie und Anwendung. Nebst einer Darstellung der 
Grundlagen und der neuesten Entwicklung des Schoop- 
schen Metallspritzyerfahrens. Mit 33 Abb. Halle 
a. d. S.: Carl Marhold, Verlagsbuchhandlung, 1920. 

J 7 4  S.) 8°. 7 Jl. &
K lin g sp o r Hans, Dr. jur. e t rer. poi., Assessor, z. Zt. 

bei der Stelle fur auslandische Wcrtpapiere, Reichs- 
finanzministerium: Die G ese tzg eb u n g  iiber Besehlag- 
nahme, Ausfuhr und Handel auslandischcr W ert-
f a Ł 10T̂ rr  ¥ i t c,Anm- vers- B^ :  O tto Liebmann 1920. (VI, 67 S.) 8°. 8,50 .11.

K o em g er, W., Die K o m p re s s io n s -K a lto -
m asc lnne . Der „nasse“ und „trockene" Gang der
Kompression; Kaltemaseliine, dargest. auf Grund von
\ersuchen an  einer schneUaufenden Schwefligsaure-
Kaltemaschme, nebst einem Anh.: Die Berechnung der
Kompressions-Kiiltemaschine m it Hilfe der Entropie
(i-s-) und Temperatur-Volumen- (v-t-) Diagramme der

41. Jahrg. Nr. 15.

Schwefhgsaure-, Ammoniak- und Kohlensaurcdampfe. 
Mit 66 Textfig., 2 Taf. im Text u. 8 Diagrammtaf.' 
Munchen u. Berlin: R. Oldenbourg 1921. (V. 204 S l 
8°. 30 J l. ''

K o p p e l, J ., Prof. Dr., in Berlin: Die M eta lle  und ihre 
Verbindungen. 1 -3 .  Berlin u. Leipzig: \ereinigung 
wLssenschaftlicher Vorlcger, W alter de Gruyter &°Co 
1920. S° (160). Je 4,20 Jl.

1. Alkalimetalle, Erdalkalimctalle, Magnesiuni- 
gruppe. Mit 8 Fig. (144 S.)

2. Iiupfergruppc, Aluminiumgruppe, Titangruppe, 
Bleigruppe. Mit 1 Fig. (133 S.)

3. Vanadiumgruppe, Chromgruppe, Mangan, Eisen- 
gruppe, Platingruppe. Mit 5 Fig. (143 S.)

(Sammlung Gosohen. 812—14.)
K o sack , Emil, SipI.«Q;ng., Studienrat an don Staalt. 

Vereinigten Jlasehinenbauschulcn zu Magdeburg: Elek- 
trische S ta r k s t r  om a n la g e  ji. Maschinen, Apparate, 
Schaltungen, Betrieb. KurzgefaBtes Hilfsbueh fiir 
Ingenicure und Techniker sowie zum Gebrauch an teeh- 
nischen Lehranstalten. 5., durchges. Aufl. Mit294TeXt- 
fig. Berlin: Julius Springer 1921. (X, 310 S.) 8°.
Geb. 32 Jl.

K ra u se , Rudolf, Ingenieur: Kurzer L e itfa d e n  der 
E le k t ro te c h n ik  fur U ntcrricht und Praxis in all- 
gemeinvcrstandlicher Darstellung. 4., verb. Aufl. Hrsg. 
v°n  Professor II. V iew eger. Mit 375 TeXtfig. Berlin: 
Julius Springer 1920. (XI, 267 S.) 8°. Geb. 20 Jl. 

K ra u se , Rudolf: M ossungen an e le k tr is c h e n  Ma- 
sch in en . Apparate, Instrum cnte, Methoden, Sehal- 
tungen. 4., ganzl. umgearb. Aufl. von Georg Ja lin , 
Ingenieur. Mit 256 Textfig. u. 1 Taf. Berlin: Julius 
Springer 1920. (X II, 283 S.) 8°. Geb. 28 Jl.

K ro ll, Bruno, ,,Volkswirt. R. D. V.“ , Essen: Der Sieger- 
la n d e r  L rz b c rg b a u . Essen: Deutsche Bergwerks- 
zeitung, G. m. b. H„ 1920. (28 S.) 8°. 8 Jl.

K y se r , Herbert, ®ij)l..Q;iig., Oberingenieur: Dio elek
trische K ra f t i ib e r tr a g u n g . (2 Bde.) 2., umgearb.
u. erw. Aufl. Berlin: Julius Springer. 8°.

Bd. 1. Die Motoren, Uniformer und Transfor
matorom Mit 305 Textfig. u. 6 Taf. 1920. (XV, 417 S.) 
Geb. 50 Jl.

Le h r b u o h  der M a tliem a tik . Hrsg. von [Karl] Essel- 
born . Bd. 1/2. Leipzig: Wilhelm Engelmann 1920. 4°. 
Geb. 118,50 Jl. °

Bd. 1. Algebra. Geometrie der Ebene und des 
Raums. Darstellende Geometrie. Schattenkonstruk- 
tionen. Perspektiye. Bearb. von F. M eisel, H. Roth,
E. H. S chu lz . Mit 785 Abb. im Text und ausfuhrlichem 
Sachregister. (XIV, 643 S.)

Bd. 2. Trigonometrie. Analytische Geometrie der 
Ebene und des Raums. Differential- und Integral- 
rechnung. Mechanik. Festigkeitslehre. Baustatik 
Bearb. von G. E h r ig , G. Chr. M eh rten s. alit 793 
Abb. im Text und ausfuhrlichem Sachregister. (XXIV, 
770 S.)

L e lirg a n g fiir  M a so h in e n b a u e rle h rlin g e . Hrsg. yom 
D e u tsc h e n  A usschuB  fu r  T e c h n ise h e s  Schul -  
w esen. (Mit zahlr. Abb.) Berlin: Verlag des Vereines 
deutscher Ingenicure (1920). (80 S.) 8°. 35»«, Zeich- 
nungen dazu in der GroBe von 25 X 35 cm einzeln 
je 2,50 J l.

Angeb.: Zeichnung 21, 68, 69.
L e rc h e , Julius: A rb e ite r  unter T a r n k a p p c n .  Ein 

Buch von Werkleuten und ihrem Sehaffen. 2. Aufl. 
S tu ttgart: K. Thienemanns Verlag [19201. (147 S.) 8°. 
Geb. 12 Jl.

3r In Form von ansprechenden kleinen Erzahlungen 
zeigt der Verfasser, wie man hinter den Werkon der 
Technik den Mensehen zu suchen hat, der die Werke 
geschaffen. „Leben nicht aueh im Fernsprccher, der 
dienstwillig deine Rcde dem ferncn Freund u b e r m i t t e l t ,  
in der elektrischen Lampe, die dir dienBtwillig den 
Schreibtiseh erhellt, leben n icht auch in ihnen ver- 
kappte Arbeiter ? Wolilan, luf ten wir die Tarnkappcn; 
yielleicht gluekt es, die Arbeiter zu sohen.“ Mit diesen 
Worten kennzeiehnet der Verfasser selbst das Ziel 
seines Buches. W ir wunschen ihm yiele Leser, zunachst
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unter der Jugend, dio das Geistige in der Technik bo- 
greifen lernejn muB; abor auch der Erwaehsone wird das 
Buch nicht unbefriedigt aus der H and legćn. -Jj

Lovo, A. B. H., M. A., I). Sc., F. R. S., Ordentlioher P ro 
fessor der Naturwissonsch .ft an dor Universitat Oxford: 
Theoretischo M ech an ik . Eine einleitcndc Abhandlung 
iiber dio Prinzipien der Mechanik. Mit erlauterndón 
Bsispielen und zahlreiclicn Uebungsaufgaben. Autor, 
deutsche Uebors. der 2. Aufl. yon®r.»3fng. Hans P o ls te r . 
Mit 88 Textfig. Berlin: Julius Springer 1920. (XIV, 
424 S.) 8°. 48 Jl.

Luff t ,  E., Regierungsbauraeister: D ru c k v e rh iil tn is s e  
in S ilozellon . Ein B jitrag zur Berechnung von Silos.
2., neubearb. Aufl. Mit 43 Testabb. B jrlin: Wilhelm 
Ernst & Solm 1920. (2 BI., 57 S.) 8°. 5,00 Jl.

Meyer, Eugen, Charlottenburg: W irk lic h k e itsb lin d o  
in Wissenschaft und Technik. Abwehr der untor diesem 
Titel erschienenen Streitschrift von A. R ie d le r  und 
der Streitschrift „Theorie und Wirklichkeit bei Tricb- 
werken und Brcmsen" yon St. L o ffle r. (Mit Abb.) 
Berlin: Julius Springer 1920. (55 S.) 8°. 6 Jl.

Michel, Eduard, Obaringenieur, Beratender Ingenieur, 
Obmann des Aussehusses fur Zeitstudien beim A. w. P., 
Bsrlin: Wio macht man Ze i t s t u d i e n ?  Arbeits- und 
Zeitstudien zur genauen Festsetzung von richtigen 
Stucklohncn in Maschinenfabriken. (Nach Taylor und 
Merrick). Nach einem Vortrage vor dcm AusschuG 
fur wirtschaf tliche Fertigung m it Ausspracho und 
Nachwort. Mit 34 Abb., Taf., Tab. und Vordrucken. 
Berlin: Verlag des Vereines deutscher Ingenieure 1920. 
(XVIII, 167 S.) 8°. 20 J l, geb. 23 Jl.

Moede, Walther, Dr., Privatdozent an der Technischen 
Hochschule Charlottenburg: Experimentelle M assen- 
psycholag ie . Bjitriige zur Esperimentalpsychologio 
der Gruppe. Mit 16 Abb. Leipzig:-S. Hirzcl 1920. 
(IX, 239 S.) 8°. 22 J l, geb. 26 Jl.

M onographien  zur O hem ischcn  A p p a ra tu r .  Hrsg. 
von Dr. A. J. K ie sc r . Loipzig: Otto Spamer. 8°.

H. 2. J o r d a n ,  H., ®r.«Qng., Berlin-Zehlondorf: 
Dio drehbaro T ro c k o n tro m m e l fiir ununtcrbrochenen 
Betrieb. Mit 25 Abb. 1920. (46 S.) 9 Jl.

M orgner, F. O., Gewerborat, Leiter der Heizer- und 
Masohinistenkurse in Chemnitz: Die M asch in is ten - 
schule. Vortriige uber dio Bedienung der Dampf- 
masehinen und Dampfturbinen zur Ablegung der 
Maschinistcnprufung. Mit 119 Toxtfig. Berlin: Julius 
Springer 1920. (VIII, 147 S.) 8°. 8 Jl.

M undste in , J .:  Die N a c lik a lk u la t io n  nebst zuge- 
horiger Betriebsbuchhaltung in der modernen Maschinen- 
fabrik. Fur dio Prasis bearb. unter Zugrundelegung 
von Organisationsmethoden der Berlin-Anhaltischen 
Maschinenbau-A.-G., Berlin. Mit 30 Formularen und 
Bsispielen. Berlin: Julius Springer 1920. (3 BI., 78 S.) 
8®. 12 .ft.

N iese, Hans, Ziyil-Ingenieur in Kiel: Das autogene
SchweiG- und S c h n e id v e r fa h ro n . 3., yerb. Aufl. 
Mit 40 Fig. Berlin und Leipzig: Vereinigung wisson- 
sehaftlicher Verleger, W alter do Gruytcr & Co., 1920. 
(112 S.) 8° (16°). Geb. 4,20 Jl.

(Sammlung Goschen. 499.)
P a te n tg e se tz  vom 7. April 1891. Nebst Ausfuhrungs- 

bestimmungen, yolkerrechtlichen Yertragen und Patent- 
anwaltsgesetz, unter eingeliender Berucksichtigung der 
Reehtspreehung des Reichsgeriohts und der Praxis 
des Patentamts (erl.) von R. L u t t e r ,  Geh. Regierungs- 
rat im Reichspatentamt. 8., yollig neubearb. Aufl. 
Berlin und Leipzig: Vereinigung wissensehaftlieher 
Vorleger, Walter do Gruytor & Co., 1920. (429 S.)
8° (16»). Geb- 27
^  (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze.

P o ls te r ,  Hans, ®r.«3;Hg., Betriebsingenieur derBadischen 
Anilin- und Sodafabrik M erseburg-Leuna:K inem atik. 
Mit 76 Abb. 2. Aufl. Berlin und Leipzig: Vereinigung 
wissensehaftlieher Verleger, Walter de Gruyter & Co., 
1920. (151 S.) 8° (16°). Geb. 4,20 Jl.

(Sammlung Giischen. 584.)

Vereins-Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Fur die Verelnsbucherel sind eingegangen:
(Die Einsender voa Geschenken sind m it einem * Yersehen.)

C u n n in g h am , W .: E n tw ic k lu n g  der In d u s tr ie  und 
d es-H an d e ls  E n g la n d s : A ltertum und M ittelalter. 
Autor. Uebers. von Hilmar W ilm an n s . (Mit 2 Taf.) 
Ilallo a. d. S .: Max Niemoyer 1912. (2 BI., 789 S.)
8°. Geb. 38,80 Jl.

E n z y k lo p a d io  der technischen C hom ie. U nter Mit- 
wirkung von Fachgenosseji hrsg. von Professor Dr. Fritz 
Ul l ma n n ,  Berlin. Berlin u. Wien: Urban & Sehwarzen- 
berg. 4°.

Bd. 7. Kautschuk-Ersatzstoffe — Mandarin. Mit 
316 Textabb. 1919. (734 S.) Geb. 155,15 .« .

F isch e r, Max: S ta t ik  und F e s tig k e its lo h rc . Voll* 
stiindiger Lehrgang zum Sclbststudium fiir Ingenieure, 
Techniker und Studierende. Borlin: Hermann
Sleusser. 8°.

Bd. 3. F o rm iin d e ru n g en . Mit zahlreiclicn Beispie. 
len und Zeiohnungon. 1920. (XVI, 600 S.) Geb. 80 J t . 

H e lm lio ltz , Hermann v o n :  V o rtra g o  und R eden .
5. Aufl. Bd. 1/2. Braunschweig: Friedrich Vieweg & 
Solin 1903. 8°.

Bd. 1. Mit dem Bildn. des Verf. u. 51 Holzst. 
(XV, 422 S.)

Bd. 2. Mit 20 eingedr. Holzst. (X II, 4 34 S.) 
( J a h rb u c h  des Deutsehen W e rk b u n d e s . Bd. 6:) 

Handwerkliche K u n s t in alter und neuer Ze<t. Hrsg. 
yom D eu tseh en  Wo r k b u n d .  (Mit zalilr. Abb.) 
Berlin (W 35): Hermann Reckendorf 1920. (158 S.) 
4°. Geb. 60 Jl.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Adamus, Franz, Ingenieur, Bielitz, Polen, Josef-Str. 11. 
Arlzinger, Emil, Ingenieur, Essen, Kurfiirsten-Str. 43. 
Becker, C. 11., Oberingenieur des Boehumer Vereins, 

Bochum, Marbruoker - Str. 1.
Behrle, Karl, Huttening., Obering. d. Fa. Fried. Krupp, 

A.-G., Essen, Johanna-Str. 25.
Beling, Ernst, Ingenieur, Wien 13, Oesterr., La Roch- 

gasse 22.
Broglio, Paolo, techn. D irektor der Rohrenw. der Gelsenk.

Bergw.-A.-G., Dusseldorf, Schiller-Str. 20.
Buck, Rudolf, $r.»3ng., Dusseldorf, Schumann-Str. 41. 
jDahlmann, Hermann, Ing. u. Fabrikdirektor, Hannoyer, 

Bodeker-Str. 73.
Dittmar, Karl, Rechtsanwalt, Charlottenburg 5, Witz- 

lebcn-Str. 18.
Dórjler, Gustav, Zivilingenieur, Bochum, Christ-Str. 21. 
Eyermann, Peter, Ing., Generaldirektor der Oesterr.

Werke, Wien I, Oesterr., Schwarzenberg-Platz 3.
Flohr, Josef, ®il)l.*Qng., Luxcmburg, Place Joseph I I  Nr. 7. 
Focke, Ernst, D irektor d. Fa. Gebr. Stumm, G. m. b. H ., 

Hagon i. W., Concordia-Str. 20.
FucTis, Hans von, Generaldirektor, s'Gravenhage, Holland, 

H oenstraat 1.
Giradet, Otto, Ingenieur der Gutehoffnungshiitte, Abt 

Walzw. Neu-Oberhausen, Oberhausen i. Rheinl., Loh- 
Str. 31.

Glass,Felix, Oberingenieur der Maschinenbau-A.-G. Baloke, 
Abt. Moll, Neubeckum i. W.

Haase, Karl, Dipl.-Huttening., Lehrer an der Bergschule 
in Waldenburg, Bad Salzbrunn, Obere Bahnhof-Str. 16. 

Ilartje, Werner, Śip(.“Sng., Dusseldorf, Reichs-Str. 10. 
Hegerkamp, F., Oberingenieur, Cleye, Nassauer-Allee 34. 
Heyd, Ferdinand, ®r.«3ttg., Witkowitz, Tschecho-Sloyakei, 

Zongergasse 12.
Hoffmann, Arthur, D irektor d. Fa. Hugo Linder, Delta- 

werk, Pasing bei Munchen, Planegger-Str. 83.
Jung, Arthur, Obering. u. Prokurist der A.-G. Pcincr 

Walzwerk, Peine, Gerhard-Str. 3.
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Kallenborn, Claus, techn. D irektor u. Yorst.-Mitgl. 'der 
Wcstfalcn-Stahlw., A.-6 ., W eitmar bei Bochum, Hat- 
tinger Str. 243.

Kaupmann, Hans, Inh. d. Ta. Hans Kaupmann, Dussel
dorf, Jagerhof-Str. 6.

Klein, Hermann, Maschineningenieur des Osnabr. Kupfcr-
u. Drahtw., A.-G., Osnabriick.

Kriegesmann, Johannes, Oberingenieur, Koln-Nippes, 
Hartwich-Str. 48.

ICuntze, Kurt, Betriebsleiter der Maschinenbau-A.-G.
H. Flottm ann & Co., H erne i. W., Bochuraer Str. 79.

Kurz, Wilhelm, H ettstedt a. Sudharz, Bahn-
liof-Str. 37.

ICutscher, Otto, techn. Leiter der W arsteincr Gruben- u. 
Huttenw. A.-G., Eisenhiitte, Augustfehn i. Oldbg..

Lisi, Josef, Oberingenieur der Blech- u. Eisenw. Styria, 
Wasendorf, Post Hctzcndorf bei Judenburg, Steier
mark.

Markgraf, Ilenry, St.-^ng., Betricbsdirektor der A.-G., 
Peiner Walzw., Peine.

Motz, Alfred, 5)ił)(.«2;ug., Dortmund, Mallinkrodt-Śtr. 275.
Muller, Friedrich C. O., Dr., Professor, Geh. Studienrat, 

Berlin-Lichterfclde, Drake-Str. 32.
Niebuhr , Franz, Betricbsdirektor, Neisse-Neuland.
Oberscheidl, Hans, Ingenieur, Hamborn I i. Rheinl., Sassen- 

Str. 29.
Peters, Otto, Direktor der Eschweiler-Ratinger Metallw., 

A.-G., Ratingen.
Pisek, Franz, 3)r.»Qug., a. o. Professor der mech. Techno

logie II. an der bohm. techn. Hochschule, Briinn, 
Tsehecho-Slovakei.

Prieger, Heinrich, Fabrikdirektor u. Handelsrichter a. D., 
Berlin-Dahlem, Im schwarzen Crund IG.

Peukert, Daniel, Ing., Inspektor der Ereistadter Stahl- u. 
Eisenw., A.-G., Frcistadt, Tschecho-Sloyakei.

Schmitz, Otto, St.»Qng., Professor an der Techn. Hoch
schule, Braunschweig.

Schónfeld, Paul, Reg.-Baumoistcr a. D., Masch.-Direktor 
der Deutsch-Luxemb. Bergw.- u. Hiitten-A.-G., Weit
mar bei Bochum, Wilhelm-Str. 35:

Schroer, Wilhelm, Fabrikbesitzer, Dusseldorf, Feld-Str. 31.
Sellerbeck, Walter, Ing. i. Ea. Herm. Sellerbeck, Stahl- 

gieBerei, Oberhausen i. Rheinl.
Spaeter, Carl, Mitinh. d. Fa. Carl Spaeter & Co., Munchen, 

Schiller-Str. 41.

Wichtige Mitteilung fiir die L es e r  v o n  „Stahl  und Eisen“ !
In der am 4. Marz 1921 abgehaltenen Vorstandssitzung unseres Vereins ist beschlossen worden, ein

Gesamt-Inhaltsverzeicłinis der Jahrgange 1907 bis 1918 von „Stahl und Eisen“
herauszugeben, vorau sgesetzt, daB es gelinęt, yon yoruherein den Verkauf von 200 bis 300 Stuck des 
Verzeichnisses sicherzustellen.

Die Zustimmung, die dieser BeschluB an den yersehiedensten Stellen unserer Eisenindustrie gefunden 
hat, berechtigt zu der Erwartung, daB das Gesamtinhaltsverzeichnis von allen Besitzern der Zeitschrift mit 
groBer Freude aufgenommen nnd ihnen sicherlich bald unentbehrlicli werden wird, zumal wenn man bedenkt, 
welche w esentlichen  Erleichterungen und Zeitersparnisse ein so umfangreiches, den Inhalt jener zw6f 
Jahrgange von „Stahl und Eisen“ restlos erschlieBendes Nachschlagewerk gewahrt.

Sobald die erforderliche Abnehmerzahl gesichert ist, sollen die Yorarbeiten fur die Drucklegung des 
Verzeichnisses so beschleunigt werden, daB mit dem Erscheinen des Werkes gegen Ende nachsten Jahres 
gerechnet werden kann. Der fertige Band wird nach yorlaufigen Berechnungen ungefahr 800 Seiten in der 
GroBe von „Stahl und Eisen“ umfassen. DemgemaB ist der Preis, der jedoeh angesichts der fortgesetzt 
schwankenden Gestehungskosten ais freib leibend zu gelten hat, bei V orausbestellungen bis 1. Juli 1921 
mit etwa 200 Jt fiir das geheftete Stuck yeranschlagt worden; er muB unter den augenblicklichen Ver- 
haltnissen ais sehr niedrig bezeichnet werden. Bei Auftriigen, die erst nach dem genannten Tage ein- 
laufen, erhoht sieh der Preis.

. Wir ho Hen, daB alle Leser von „Stahl und Eisen“ das Erscheinen des Bandes dadurch ermoglichen helfrn, 
daB sie das Gesamt-Inhaltsverzeichnis anschaifen, und sehen der baldigen Yorausbestellung auf das Werk 
gern entgegen.

Y e r e in  d e u t s e h e r  E i s e n h u t t e n le u t e .
Der Gesehaftsfuhrer:

Peter sen.

Trost, Conrad, Ingenieur, Gjovik, Norwegen.
Wilcke, Walter, Stahlwerkschef der Mannesmannr.-Werke 

Abt. Elcktrostahlwerk, Grevenbruck i. W.
Wolff, Otto, ®it)I.-Qng., Direktor der Śilamitw. Gas- u. 

Industrie-Ofenbau, Dusseldorf, Brchm-Str. 30.
Zoernsch, Carl, Ingenieur, Barcelona, Spanicn, Calle 

Mallorca 302.
Zschorlich, Otto, Ingenieur, Dusseldorf-Obcrkassel Lues- 

Allee 81.

N eue M itg lied e r.

AnschMtz, Ludwig, Warmeingenieur der Osnabr. Kupfer-
u. Drahtw., A.-G., Osnabriick, Moser-Str. 4 a.

Behrens, Wilhelm, Ing., Mitinh. d. Fa. Behrens & Erler, 
Dusseldorf, Karl-Anton-Str. 10.

Bernardy, Moritz, Obering. u. Prokurist der Eiseng. 
Schlenker & Co., Bensheim a. d. Bergstr.

Berndt, Oottfried, Betriebsingenieur der Gelsenk. GuB- 
stahl- u. Eisenw., Gelsenkirchen, Liborius-Str. 59.

Fuchę, Josef, Oberingenieur der Eisenw. A.-G. Rothau- 
JNeudck, Karlsbad, Tschecho-Slovakei.

Kohlliuber, Franz, Ing.,1 Betriebsleiter der Sckoćllerstahlw., 
A.-G., Ternitz a. d. Siidb., Nied.-Óest.

Krifka, Otto, Hiitteningenieur d. Fa. Gebr. Bohler & Co., 
A.-G., Kapfenberg, Steiermark.

Maniach, M ax, Hiitteningenieur im Reichskommissariat 
fiir Wiederaufbau, Berlin N 113, Island-Str. 10.

Maurer, Heinrich, Sipf.-gng., D irektor d. Fa. Dyckerhoff & 
Widmann, A.-G., Diisseldorf, Kurfiirsten-Str. 10.

Novy, Ludwig, Ingenieur der Wollersdorfer Werke, 
Fischau 157, Nied.-Oesterr.

Oehler, Al/red, D irektor der Eisen- u. Stahlw. Oohler & Co., 
A.-G., Aarau, Sehweiz.

Oelschlager, Julius, Sip(..Qng., Warnie- u. Wirtschaftsiug., 
S tu ttgart, Neckar-Śtr. 54.

Schmidt, Josef,- Ingenieur der Wollersdorfcr-Wcrkc, 
Wóllersdorf I I , Nied.-Oesterr.

Teissl, Hans, Ingenieur der Wollersdorfcr-Werke, Wcllcrs- 
dorf H , Nied.-Oesterr.

Wellen, Carl, Ingenieur, Dusseldorf, Aders-Str. 47.

G e s to rb e n .
Hdfinghoff, Wilhelm,, D irektor, Freienw elle. 25. 3. 1921.
Kralemann, Heinrich, H uttendirektor, Breslau. 16.3.1921.


