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Schraiedeversuche an FluSeisen.
Von Paul J u n k e rs  in Essen.

(Mitteilung aus dem Eisenhiittonmannischen Institu t der Technischen Hochschule Breslau.)

A
n zwei FluBeisen A und B m it nacjisteliendcr 
chemischcr Zusammensetzung wurden Schmiede- 

versuche angestellt. •

Mat.

o
%

A : 0,13 
B : 0,50

Si
%

0,25
0,27

Mn
%

0,50
0,79

P
%

0,026
0,017

s
%

0,022
0,029

Ca
%

0,168
0,160

Beitrag liefern zurDie Versuejie • sollen einen 
Kehntnis
1. des Widerstandes des Eisens gegen Formanderung 

bei vcrschiedencn Temperaturen,
2. des Einflusses der Diircliarbeitung nnd der 

Schmiedetempera-tur auf FlieBgrenze, Bruchfestig- 
koit, Dehnung, Kontraktion, Hiirte (Brinell) und 
Kerbziijugkeit,

3. des Zusammenjianges zwischen Vcrschmiedung 
bei verseliiedenen Temperaturen und dem Gefiige.

Aus dem unteren D rittel von Blocken m it einer 
Grundflache von 260 X 260 mm wurden parallel 
zur Blockachse Prismen vier verschiedener Quer- 
schnitte herausgeschnitten. Unter Beriicksichtigung 
eines Endquerschnittes von 25 X  25 mm und der 
beabsichtigten Querschnittsverminderungen von 45, 
55, 75 und 85 %  wurden diese auf 32 x  32, 40 X 40, 
50 X 50 und 65 X 65 mm bemessen.

Ais Anfangsschmicdetcmperaturen wurden 800, 
900, 1000, 1100 und 1200°, fiir das Materiał A 
auBerdem noch 13000 gewiihlt.

Bei diesen Temperaturen wurden 'je drei Proben 
den oben genannten Querschnittsverminderungcn 
unterworfen. Die m it O A 1  und O B I  bczeiehnetęn. 
Versuche wurden beim Materiał A im  Anlieferungs- 
zustande, bei B nach  zweistttndigem Gliihcn bei 820° 
ausgefiihrt. In  den Zahlentafeln erscheinen die Mittel- 
werte aus drei Parallelversuchen.

Die Proben wurden in Gasofen in reduzierender 
Flarnme auf die nu t dem Lo Chateliorsehen Thenno- 
element gemessenen Sehmiedetemperaturen erhitzt 
und nach glcichmaBiger Duichwannung ausge- 
schmiedet. Ihre Endtem peraturen wurden m it dem 
optischen Pyrometer von Holbom-Kurlbaum be- 

_ stimmt. Die gcschmiedeten Stiibe des Materials A 
wurden unm ittelbar danach zwecks langsamen 
Erkaltens in Kieśelgur gebettet. Die Stiibe von B

XX..,

erkalteten an der Luft und wurden dann gemeinsam 
m it drei Staben aus dem RohgnB (O B 1) bei 820° 
zwei Stunden gegliiht.

Die Roliblocke des Materials A waren frei von 
sichtbaren Hohlraumcn. Die durch das Schmieden 
herbeigefiihrte Steigerung der Dichte kann daher 
ais unbedeutend auBer ach t gelassen werden. An

H and der Formel — X  ia =  c. wurde die Stoff- n
verdriingung bestimm t; es bedeuten: Ql —  Atifangs- 
ąuerschnitt in mm2, Q>—  Endąuęrschnitt in inni2, 
n —  Anzahl der zur Erzielung des beabsichtigten 
Eńdąuerschnittes erforderlichen Hammerschliige, c —  
das dureli einen Hammerschlag in die Lange vcr- 
dtangte Materiał in mm3.

In den Zahlentafeln l a  bis d und Abb. 1 
sind die Ergebnisse mitgeteilt, Darin ist c immer

auf die „m ittlere SchmicdetSmperatur“ ta X to

=  tm bezogen. DaB sich die Kurven der A bb.l nicht 
decken, liegt daran, daB die „m ittlereu Schmiedetempe- 
ra tu reir1 fiir die zugehotigen W erte von c zu liocJi 
liegen, da die obere łliilfte des Tcmperaturbereiclies 
bei der Abkuhlung schneller durdilaufen wird ais 
die untere Halfte. Dieser Fehler wiichst m it der 
Zunahme des TenipDraturintervalls, d. h. m it der 
Querschnittsverminderung. AuBerdem tra t  bei nied
rigen Sehmiedetemperaturen Rekaleszenz auf, die 
eine weitere Erhohung von tm zur Folgę hatte. 
Ein m it zunehmender ■ QuerseJuiittsverminderung 
siiikendes tm wiirde die Kurven aller Versudisreihen 
nach links verschieben, so daB sich in idealisiertem 
Zustande wahrscheinlich ein einheitlicher Kurven- 
zug ergeben wiirde, der die' Abhangigkeit des W ider
standes gegen Formanderung vón der Temperatur 
zum Ausdruck briichte. Dariach wiire vom Gesichts- 
punkt der Ersparnis. von Formgebungsarbeit das 
Schmiedetemperaturifiteryali so hoch wie moglich 
zu lćgen. Nicht nur flieBt dąs Eisen dann leichter, 
sondern auch die Zunahme des W iderstandes nach dem 
FiieBen bis zur Bnichbelastung, wie sie sich z. B. 
bei dem ZerreiBversuch bei gewohnlicher Tempe
ratur zeigt, findet bei Temperaturen im  „Gebiet der 
festen Losung*1 nicht mehr sta tt. F iir die W ahl der 
Schmiedetemperatnr is t jedoch nicht immer der
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Stof f  v e r d r a n g u n g  be i  M a t e r i a ł  A i n  Ab-  
h a n g ig k e i t  v o n  S e h m i e d e t e r a p e r a t u r  u n d  

B e a r b e i t u n g s m a B .
Zahlentafel 1 a.

Nr. ‘a 

0 C

‘e 

« C o 0

Mittlere
Schmiede-

zeit

set

°m

Mittlere 
Q aer- 

schnitts- 
verminde- 

rnng 

%
A 1 800 747 774 61 722 49

•>»» — 900 803 852 39 851 46
„ 3 1000 863 932 43 1060 48
>> 4 1100 953 1027 25 1438 47

5 1200 9S7 1094 23 1638 52
„ 6 1300 1030 1165 21 1883 49

Zahlentafel 1 b.

A 7 800 710 755 99 596 66
„  8 900 SOO S50 86 663 64
„ 9 1000 835 91S 78 S21 66

10 1100 927 1014 56 1088 64
„ 11 1200 970 1085 47 1310 67
„ 12 1300 1000 1150 41 1496 66

Zahlentafel 1 e.

„ 13 800 737 769 132 462- SO
14 900 810 855 95 578 7S

„ 15 1000 847 924 96 683 77
„ 10 1100 930 1015 78 S53 7S
„ 17 1200 960 1080 60 1099 79
„ 18 1300 1000 1150 45 1382 80

Zahlentafel 1 d

A 19 800 640 720 322 242 S7
„ 20 900 675 7SS 221 344 S6
„ 21 1000 707 854 223 430 S6

22 1100 ,797 949 157 615 S5
„ 23 1200 840 1020 115 820 85
„ 24 1300 S72 1086 108 939 85

geringste p p f ta u f w g p  zur Formgebung maBgębend, 
sondern haufiger die Riicksicht auf die Eigenschaften, 
die das Schmieden dem W erkstoff verleihen soli.

Die Eigenschaften des Eisens werden durch E r
hitzung auf hohe Temperaturen und nachfolgende 
Abkuhlung verandert. Da Schmieden bei hohen 
Temperaturen ohne W armebehandlung unmćiglieh 
ist, so miiBten die auf sie zuruckzufiihrenden Yer- 
anderungen ausgesehaltet werden, wenn die durch 
das Schmieden verursachtcn Wandlungen des Matc- 
rials allein zum Ausdruck kommen sollen. Dies ge- 
schah bei den Yersuclien m it Materiał A in der Weise, 
daB den Ergebnissen des geschmiedeten Materials 
solche gegeniibergestellt -wurden, die m it dem 
gleichen, aber ungeschmiedeten Materia! erhalten 
wurden, das einer den entsprechenden Schmiede- 
proben gleichen W armebehandlung unterworfen war. 
Bei den Yersuclien m it Materiał B wurden die ge
schmiedeten Stabe m it drei Proben aus dem Roiiblock 
zwei Stunden gegluht und wie jcne der Abkiililimg 
in Kieselgur iiberlassen. Die Abweicliuug der Eigen- 
schaften der geschmiedeten Proben von denen der nur 
gegliihten ergibt dann ein MaB fiir den EinfluB der 
verschieden starken Durcharbeitung in yerschiedenen 
lemperaturbereichen. F iir Stiibe, die infolge zu 
tiefer Temperatur Kaltbearbeitung erfuhren, trifft

dies nur zum Teil zu, da durch Ausgliiheh die durch 
Kaltbearbeitung verursachten Eigenschaftsande- 
rungen wieder aufgehoben werden.

Sowohl bei Materiał A wie auch bei Materiał B 
wurden die mechanischen Eigenschaften unter glei
chen Bedingungen erm ittelt. Die ZerreiBproben 
hatten 10 mm Durchmesser und 100 mm MeBlange, 
die Kerbschlagproben (Langąprcrben) maBen 10 x l 0 
X 60 mm und hatten  2 mm Bohrung; ihr bcan- 
spruchter Querschnitt war 1,0 x 0,5 cm. Bei der 
Hartebestimmung betrug der Kugeldurchmesser 
10 mm, der angewandte D ruck 3000 kg und die 
Dauer der Belastung 30 sek. Die Druckrichtung war 
bei den geschmiedeten Staben rechtwinkelig zur 
Langsachse.

Abbildung 1. Kurven des Widerstandes des 
Materials A gegen Formanderung bei Anfangs- 
schmiedeteinperaturen von 800 bis 1300° und 
bei Qucrschnittsverininderungcm von 50 bis 85 ó/o.'

Die Zahlentafeln 2 a bis d enthałten die Ergeb
nisse des gegliihten M aterials, die Zahlentafeln I l i a  
b isd  die des geschmiedeten Materials, die graphische- 
Darstellung findet sieli in  den Abb. 2 bis 6 . Ueber 
die Behandlung der Gliihproben ist zu bemerken, 
daB sie m it den entsprechenden Sclimiedeprobeii 
erjiitzt wurden, dann bis zur Endschmiedetemperatur 
an der Luft und von da ab m it jenen in Kieselgur 
erkalteten.

Yon der Bestimmung der Kerbschlagfestigkeit 
wurde Abstand genommen, da die geschmiedeten 
Proben fast durchweg nicht zersehlagen wurden, 
sondern sich winkelig bogen.

Der Verlauf der Kurven des gegliihten Materials 
zeigt die wenig giinstigen Festigkeitseigenschaften 
des Rohmaterials, die erst nach dem Gliihen bei 
9000 eine durehgreifende Verbesserung erfaJiren. 
Bei hiiherer Gliihtemperatiir fallen die Kurven von 
FlieBgrenze und Bruchfestigkeit erst langsam, dann 
schneller und naliern sich wieder den Werten des 
Ausgangsmaterials. Dehnung und Kontraktion folgen
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Die m e c h a n i s e h e n  F e s t ig k e i ts o ig e n s c h a f  te n  
des n u r  g e g l u h t e n  M a te r ia ls  A in  A b h a n g i g .  

k e i t  von  dera  Gl u h t e i n p e i - a t u r b e r o i c h .  
Zahlentafel 2 a.

Nr.
j GlUh- 

tempe- 
ratur
» C

I End- 
tempc- 
ratur 
0 C

Pliefl-
grenze

l:g/mm-

Brach-
festig-
keit

kg/mm*

Deh-
uung

%

Kon
traktion

%
1 800 750 17,8 37,4 22,3 59,42 900 800 25,1 40,6 25,7 64,6
3 1000 800 24,7 39,0 28,2 66,7
4 1100 950 21,2 38,7 29,3 67,2
5 1200 990 20,2 38,1 28,5 63,8
6 1300 1030 19,9 38,4 30,7 64,6

Zahlentafel 2 b.

7 800 710 17,3 37,6 26,1 56,3
S 900 800 24,3 40,1 25,6 62,8
9 1000 835 25,0 39,1 28,1 61,6

10 1100 930 20,1 38,4 (26,0) (47,2)
11 1200 970 20,4 38,4 28,7 63,1
12 1300 1000 20,2 38,7 29,8 63,7

Zahlentafel 2 e.

13 800 740 — 37,3 22 1 60,1
14 900 810 24,5 40,6 26,4 64,6
15 1000 850 24,2 38,8 31,3 63,5
16 1100 930 21,4 3S,S 30,5 58,2
17 1200 960 22,0 38,6 31,6 63,6
18 1300 1000 21,6 38,4 32,4 G5,4

Zahlentafel 2 d.

19 800 640 — 37,6 24,9 57i6
20 900 675 23,5 40,6 29,2 64,221 1000 710 24,6 39,8 27,5 63,222 1100 800 19,9 38,1 25,3 62,9
23 1200 840 23,7 39,2 28,5 62,4
24 1300 870 22,1 38,9 28,8 64,S

nicht so schnell. Dic Verschlechterung der Eigen- 
schaften is t eine Folgę der Ueberhitzung.

Die Kurveń des geschmiedeten Materials liegen 
im allgemeinen hoher ais die des nur gegliihten; auch 
ihr Verlauf ist gleiehmaBiger.

 ̂ In den Abb. 2 bis 6 ist das starkę Ansteigen von 
FlieBgrenze und Bruchfestigkeit durch Erhohung 
der Gluhtemperatur von 800 auf 9000 zu bemerken. 
Hiernach h a t sich das Materiał bei 9000 m it Sicher- 
heit im Zustande der festen Losung befunden. Die 
Dehnungs- mul Kontraktionskurven zeigen im all- 
gemeinen einen ahnlichen Yerlauf, wenn auch die 
Aenderungen geringer sind.

Dazu steht der Verlauf der Kurven von FlieB- 
gienze und Bruchfestigkeit des geschmiedeten Ma
terials zwisehen 800 und 900 °in schroffem Gegensatz. 
Beide erreichen bei 800° ihren H|icJistwert. Je 
groBer die Querschnittsabnahme, desto hoher ist ihre 
Lage. Diese Ersclieinung diirfte in der Ilauptsache 
beeinfluBt sein durch- die Endschmiedetemperatur. 
Sinkt diese unter eine bestimmte Temperatur, so 
ist ein starkes Ansteigen von FlieBgrenze und Bruch
festigkeit bei entsprechender Abnahme von Dehnung 
und Kontraktion zu beobachten.

Die Kurven der Delmungen liegen fiir die bei den 
tiefsten Temperaturen gereekten Proben am tiefsten. 
Sie steigen m it zunelunender Temperatur unter ent- 
spiechender Abnahme von FlieBgrenze und Bruch-
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Abbildung 2. FostigŁeitseigenschaftea in Ab- 
hangigkeit von den Anf&ngssclimiedeteinpera- 
turen 800 bis 1300° bei 50 o/o Querscłmitt.s- 

v e im in d eru n g .

Abbildung 3. Festdgkoitseigensehaften in Ab
hangigkeit yon den Anfangsschmiedetempera- 
turen 800 bis 1300° bei 67f/o Querselinittsver- 

• minderung.
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festigkeit an. Wahrend in Abb. 2 die Dehnungskurve 
des geschmiedeten Materials aron 10000 ab oberhalb 
derjenigen des gegluhten Materials liegt, sinkt sie 
m it zunehmender'Verschmiedung, dic eine Erniedri- 
gung der Endtem peratur verursacht, bis sic bei der 
starksten  Querschnittsabnahme yollstandig unter 
der DeJmungskurvc des gegluhten Materials liegt. 
Aus den Zahlentafeln und Abbildungen is t zu ent- 
nehmen, daB fur; das geschmiedete M ateriał die 
HochstdeKnung — hier rd. 32 % — zu erreiehen ist, 
wenn dic Endtem peratur noch im Gebiet der festen 
Losung, also im  vorliegenden Falle oberhalb 900°, 
liegt. Bereits eine geringe Unterschreitung dieser
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grenze und Bruehfestigkeit und-das Sinken der zu- 
gehorigen Dehnungs- und Kontraktionskurven, be
sonders bei einer Verschmiedung von 85 %, in Abb. 7, 
sind auf die niedrigen Endtem peraturen ais Folgę 
einer Kaltreckung zuruckzufuhien. Entsprecliend 

. dem Verhaltnis von FlieBgrenze und Bruehfestigkeit 
zu Dehnung und Kontraktion liegen alle Endtempe
raturen  der Schniiedeversuche bei 800° schon im

Abbildung 4. Festigkeitseigenschaften in Ab- 
hiingigkeit ron den Anfangsschmicdctompera- 
turen 800 bis 1300° boi 80<>/o Querschnittsver- 

minderung.

Tem peratur —  vgl. liierzu die Proben A 22, A 23 
und A 24 der Zahlentafel 3 d m it den entsprechenden 
Proben in  3 a, 3 b  und 3 c —- bew irkt eine yer
haltnismaBig starkę Abnahme der Dehnung.

Die Kontraktionskurven des geschmiedeten Ma
terials liegen ausnahmslos dicht iiber den entsprechen
den Kursen des nur gegluhten Materials. Die Kurven 
verlaufen von 900° ab fast horizontal und parallel. 
Dic Endschmiedetemperatur bew irkt nur dann eine 
geringe Abnahme der Kontraktion, wenn sie unter 
A r, sinkt.

In den Abb. 7 bis 12 sind die Festigkeitseigen
schaften in Abhangigkeit von dem Grade der Ver- 
sehmiedung bei gleicher Anfangsschmiedetemperatur 
aufgetragen. Das geschmiedete Materiał zeigt kein 
einheitliches Yerhałten. Die hohen W erte von FlieB-

Abbildung 5. Festigkeitseigenschaften in Ab
hangigkeit von den Schmiedeteniperaturen 800 
bis 1300° boi 85»/o Querschnitt3vermuidcriing.

Gebiet der Kaltbearbeitung; dasselbe gilt fiir die 
Endtem peraturen der vou 900 und 10000 geschniie- 
deten Stabe, wahrend es bei den von 11000 mit 85 % 
Verdrangung geschmiedeten zweifelhaft ist. Hiernaeh 
m acht sich eine Kaltreckung von 7500 an abwarts 
in geringem MaBe, von 7 0 0 0 an abwarts deutlich 
bemcrkbar. Ob der Bagińn der Kaltbearbeitung mit 
einem allotropan Urnwandlungspunkt dos Eisens 
zusaminenfallt, liiBt sieli auf Gnmd dieser Yersuche 
nicht sagen. Wahrscheinlich beginnt die Deformation 
und Zertrunnnerung der Ferritkórner erst, nachdem 
eine gewisse Menge F eriit aus der festen Losung 
ausgeschieden ist.

Die Aenderung der Festigkeitseigenschaften durch 
Kaltreckung ist selbst bei der starksten Kaltbear
beitung dieser Untersuchung im  Yergleich zu euicr
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Die m e c h a n i s c h e n  E ig o n s c h a f  te n  dog g e s c h m i e d e t e n  .M ate ria ls  A 
in A b h a n g i g k e i t  v o n  S c h m i e d o t o m p o r a t u r  u n d  B e a r b e i t u n g s m a U .

Zahlentafel 3 a.

Quotienten

dargestellt.

HiŁrte

Nr.

■ i 
infanfjs- 
Schmiede- 
temperatur 

»0

End-
tempe-
ratur
» 0

PlieB-
grenze
k^/mra4

Bracli- 
festiij- 

keit 
kg/mm-

Delmung

%

Kontrak-
tion
%

Hiirte
H iirte :
Brucb-
lestig-

keit

OA 1 ' RohgulS) — 18,3 36,8 23,9 52,7 - -
A 1 800 747 28,5 41,7 19,7 61,9 128,6 3,08

0 900 803 26,9 40,8 22,0 65,4 113,9 2,79
„ 3 1000 S03 27,0 40,7 27,7 68,0 111.5 2.74
„ 4 1100 953 25,1 39,8 31,5 60,0 107.9 2,71
» *5 1200 9S7 25,9 39,4 32,1 67,1 109,3 2,77
„  6 1300 1030 24,0 38,6 32,5 67,3 109,9 2,82

Zahlentafel 3 b.

7 800 710 29,6 41,9 18,8 57,2 132.5 3,15
„ s 900 SOO 27,8 39,7 25,8 67,2 120,9 3,01
.. 9 1000 835 27,6 40,3 25,6 67,3 115,8 2,87
„ 10 1100 927 26,5 40,5 32,0 67,2 , 109,3 2,78
.. U 1200 970 27,0 40,7 28,5 65,9 103,9 2,68
„ 12 1300 1000 24,6 39,1 28,9 65,7 109,9 2,81

Zahlentafel 3 o

„ 13 800 737 29,9 i 40,8 19,8 65,5 126,7 3,10
„ 14 900 810 26,0 39,4 27,8 67,2 114,0 2,89

1000 847 25,9 , 40,3 27,9 67,5 115,2 2,SI
„ 1« 1100 930 i 26,0 40,0 31,7 67,8 110,7 i 2,76
„ 17 1200 960 i 27,2 40,5 30,0 67,8 112,1 i 2,77
„ 1S 1300 1000 27,9 39,6 31,5 67,7 111,5 i 2,83

Zahlentafel 3 d

„  19 800 640 33,3 ! 43,6 : 16,4 64,3 1 150,0 i 3,44
„ 20 900 075 31,9 | 42,0 j 18,0 64,7 145,7 i 3,47
„ 21 1000 707 31,9 i 42,2 22,9 65,4 128,2 3,04
, 22 1100 797 29,7 i 39,8 23,1 66,5 120,0 3,01
„ 23 1200 840 2S,2 | 40,1 27,3 67,4 111,9 2,79
„ 2 4 1300 872 25,5 | 39,3 28,8 67,8 111,2 2,83

Bruohfestigkeit
Eine Bestim

mung der Feśtigkeit m it
tels der Kugeldruckprobe 
ist nur unter Bsriicksiehti- 
gung der chemischen Zu
sammensetzung des Werk- 
stoffes, des Schmićdetem- 
peraturintervalls und der 
A rt der Abkuhlung moglich.

Die Kerbschlagvcrsuche 
bewiesen, soweit sie aus- 
gefuhrt wurden, dic iiber- 
legene Kerbziihigkeit des 
in  geniigeiid hoJien 
Teinperaturinteryalleii ge- 
schmiedeten Werkstoffes.

Ganz allgemein liiBt sich 
noch iiber das geschmic- 
dete Materiał sagen, daB 
es sich durch eine groBe 
GleichmaBigkeit der be- 
trachteten Eigenschaften 
vor dem nun thennisch 
gleich behandelten aus- 
zeichnet. Die Z u ra lassig - 
keit eines gut geschmiede
ten  Materials erscheint 
ebenso wertvoll wie die 
erzielte Yerbesserung ge- 
wisser Eigenschaften.

Die Ergebnisse der Ge- 
fugeuntersudńińg liegen

verhaltnismaBig nur geringfiigigen Kaltbearbeitung 
bei Baumtempęratur nur gering. Abgesehen von den 
durch die Kaltbearbeitung bewirkten Veriinderun- 
gen verursacht eine zunehmende Yerschmiedung 
durehweg eine Steigerung der FlieBgrenze yon etwa 
24 auf 28 kg/m m 2, das ist etwa 1 6 % ; die Stei 
gerung der Bruchfestigkeit ist -bedeutend geringer. 
Auf die Dehnung ist der Grad der yerschmiedung 
von geringerem EinfluB ais die Lage des Schmiede- 
temperaturbereiches. Bei der Kontraktion werden 
bei einem BearbeitungsmaB von 50 % bei nicht zu 
tiefer Endtem peratur bereits Hóchstwcrte erhalten. 
Bei einer Anzahl yon Versuchen m it gleichon Anfangs- 
temperaturen, aber m it yerschiedenen Querschnitts- 
verminderungen, weichen dic Endtemperaturen so 
unwesentlich voneinander ab, daB ihre Ergebnisse 
einen Vergleich des Einflusses der V crschp iiedw  
ermoglichen; hiernacli kann durch eino Zunahme 
des BcarbeitungsmaBes von etwa 50 auf 80%  keine 
bedeutende Verbesserung der mechanischen Eigen
schaften erzielt werden (Zahlentafel 4).

Die H artę der kaltgereckten Proben ist verhalt- 
nismaBig groB; bei den oberhalb Ac3 geschmiedeten 
treten nennenswerte Unterschiede in der H artę nicht 
auf. Ein Zusammenhang zwischen dem Grad der 
Durcharbeitung und der H arto ist nicht festzustellen. 
In Abb. 13 sind fiir ein BearbeitungsmaB von 85 % 
die Kurven der Brinellschen Hilrtezahlen und des

D ie
Zahlentafel 4. 

m e c h a n i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n
te r i a l  A in A b h a n g i g k e i t  v 

t u ng s ma f l .
d e m

v o n  Ma -  
B e a r b e i -

Kr.
Su  2 iic -  a  ? 
^  5 £ ei-  ^  OJ fc.
■3 8 w

°.c

■ó "  S .5 £ c. a

°0

Quer-
schnitts-
vermin-
derutig-

%

Fiiefl-
grenze

kg/mm*

Bruch
festig

keit

kę/m m 3

Deh-
nunę

%

Kon
tra k 
tion

%

A 4 
„ 10 
„ 16

1100
1100
1100

953
927
930

46,S
63.7
77.7

25,1 
, 28 5 

25,6

39,8
40,5
40,0

31,5
32,0
31,7

69,0
67,2
67,8

» ^ 
„  11 
„ 17

1200
1200
1200

987
970
960

51,7
67,2
79,4

25.9
26.9 
27,3

39,4 
40,7 
40 5

32,1
28,5
30,0

67,1
65,9
67,8

„ 6 
„ 12 
„ 18

1300
1300
1300

1030
1000
1000

49,0
66.5
79.5

24.6
24.6 
27,9

38.6 
39,1
39.6

32.5 
28,9
31.5

67,3
65.7
67.7

in den Abb. 14 bis 19 vor. Probe 19, die bei einer 
Vtrschmiedung von 85 % zwischen 800 und 6400 
die .starkste ICaltbeąrbeitung erfahren hat, zeigt im 
Langsschnitt (s. Abb. 14) ais Folgę des Zusammcn- 
wirkens von Kaltbearbeitung und Warmebehandlung 
groBe, gestreckte Ferritkorner. Dieses Gefiige ist 
auf dic Festigkeitseigenschaften, besonders auf die 
Kerbziihigkeit, von nachteiliger W irkung. Einer 
erheblichen Zunahme von FlieBgrenze und Brueh-
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festigkeit steht eine starkę Abnahme der Zahigkeit 
gegenuber. Das Gefiige der Proben 14 und 15 (Abb. 15 
und 16) ist frei von Erscheinungen der Kaltbearbei- 
tung. Die Fcrritkorner besitzen durchweg eine 
feinkornige Ausbildung. M it steigender Schmiede- 
temperatur werden die Ferritkorner infolge unbe- 
hinderter Kristallisation und der geringen Abkiih- 
lungsgeschwindigkeit zwischen Ar3 und Ar, bei regel- 
miiBigerer Gestaltung groBer.

Abbildung 6. Zusammenstellung der 
Abbildungen 2 bis 5.

Walirend die Untersuchungen der Festigkeits- 
eigenschaf ten zwei gro Be Temperaturgebiete, die 
bei etwa 7500 gescJneden werden, erkennen laBt, 
deuten die Gefugeuritersucliungen auf drei Gebiete 
hin. Diese Dreiteilung —  ein Gebiet oberhalb A3, 
ein zweites von A3 bis Au ein drittes unterJialb Ax — 
finden W iist und Huntington1) auch fu r  die Festig- 
keitseigensdiaften. Sie fiihrten Walzversuche aus, 
bei denen die Querschnittsabnahmen in einem

') Wiist und H untington: Ueber den EinfluB des 
\v arm walzens auf die meehantechen Eigensohaften uud 
das Gefiige des kohlenstoffarmen FluGeisens, St. u. E  1917
13. Sept,, S. 829, 20. Sept., S. 849.

Abbildung 7. Festigkeitseigensehafton in Ab- 
lningigkeit von dem Grade der Verscfiiniodung 

bei 800° Anfangssehmiedetempcratur.
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Abbildung 8. Festigkeitseigensehaften Ln Ab- 
liiingigkeit von dem Grade der Versehmiedung 

bei 900° Anfangssehiniedetemperatur.
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Querschniftsverminderung irt. °/o

Abbildung 9. Festigkeitseigenschaften in Ab
hangigkeit yon dem Grade der Yorsehmiedung 

bei 1000° Anfangsscliniiedetemperatur.

Stich Yorgenoiumen wurden; das Bearbeitungs- 
Temperaturintervall war also viel kleiner ais bei den 
vorliegenden Versuchen, bei denen es in vielen Fallen 
groBer ais der Bereich A3 bis Ax war. Hięrauf durften 
die untersehiedlichen Ergebnisse der beiden Unter-
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Abbildung: H- Festigkeitsoigenscliaften in Ab
hangigkeit von deni Grade der Verselimiedung 

bei 1200° Anfangsschmiedetemperatur.

Die Ergebnisse der unter den eingangs erorterten 
Bedingungen durchgefiihrten Untersucliung iiber 
den EinfluB des Śchmiedens auf die Festigkeits- 
eigenscliaften ani Materiał B sind in den Zalilen- 
tafęln 5 a bis d zusainmengesteUt. Die Festigkeits- 
eigensehaften des gescluniedeten und dann gegliihten
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Abbildung 10. Eestigkeitseigenschaften in Ab
hangigkeit von dem Grade der Yerschmieduiig 

bei 1100° Anfangssehmiedetemperatur.
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bei 1300P Anfangsschmiedetemperatur.
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Die mechanisclien Eigenschaften des geschmiedeten Materials B in Abhangigkeit 
von Sclimiedetemperatur und BearbeitungsmaB.

Zahlentafel 5 a

Nr.

l
Bruch-

festi^keil

kg/mm1

j Dchnuutt

0//o

Kon
trakt! on 

%

HHrte
Kerb-

zabigkeifc

mkg/cm2

m irtę
Bruch-

fcstigkeifc

t f l l  l l m s
|  § a -s  i  g -S -s
5 - 3 2  -“W ! CO

0 c 1 « C '

FlieB
grenze

kg/mm8

OB 1 (RohguB) 3 1 ,5 6 1 ,2
• ' , 
17 2 0 ,3 170 1,7 2 ,6

B 1 8 0 0  7 2 0 3 5 ,7 6 3 ,5 2 0 ,1 47 168 4 ,6 2 ,7
2 9 0 0  790 3 4 ,4 6 3 ,5 19,2 4S 169 4 ,6 2 ,7

, 3 1000  8 5 0 3 4 ,8 6 5 ,0 16,6 47 4 ,3 2 ,6
„  4 1100  ; 9 4 0 36,1 6 4 ,5 18 ,9 47 172 4 ,3 2 ,7
i, 1200  9 8 0 3 6 ,5 6 4 ,5 19 ,9 49 16S 5 ,0 2 ,6

Zahlentafel 5 b

„  6 8 0 0  7 0 0 37 ,1 6 6 ,6 18,4 47 173 4 ,6 2 ,6
„  7 9 0 0  780 3 4 ,2 6 3 ,5 2 0 ,0 46 169 4 ,7 2 ,7
„  8 1000 8 20 3 5 ,2 6 5 ,2 18,9 46 16S 5 ,1 2 ,6
„  9 110 0  1 915 3 6 ,3 6 5 ,4 2 0 ,7 47 165 5.1 2 ,5
„  10 1200 9 4 0  : 3 8 ,2 6 5 ,2 19,9 47 160 4 ,9 2 ,5

Zahlentafel 5 c

„  11 8 0 0  i 6 8 0 3 4 ,2 63,1 19,0 4 4 104 5 ,3  | 2 ,6
12 90 0  i 73 0  i 3 5 ,2 6 5 ,8 18,3 44  ! 164  t 5 ,3  1 2 ,5

„ • 1 3 10 0 0  : S 3 0  J 34,8 j 65 ,1  1 19,5 43  1 162 | 4 ,9 2 ,5
» 14 1 1 0 0  : 9 1 0  | 3 5 ,0  I 0 1 ,S 1 18 ,2  i 4 2  I 159 1 5 ,0 2 ,6

15 | 1200  9 4 0  1 3 5 ,9  ; 6 4 ,5  ! 1 8 ,4  ! 4 0  | 159 i 5 ,4  > ‘ 2 ,5

Zahlentafel 5 r\

17
1S
19
20

80 0 65 0 3 4 .2 6 3 ,7 19 ,2 4 4 i 168
90 0 6 9 0 3 4 ,8 6 3 ,0 1 8 ,9 43 : 1 64  ,

1 00 0 7 2 0 3 3 ,9 0 0 ,7 2 1 ,2 4 5 159  |
1100 795 3 5 ,9 6 3 ,3 17 ,6 43 162 1
1200 S60 3 5 ,9 6 4 ,3 1 7 ,7 41 159

5 ,6 2 ,6
5 ,0 2 ,6
5 ,6  i 2 ,6

2 ,0
5 ,2 2 ,5

Zahlentafel (i. Yersuchsergebnisse von Charpy.

Bcarbei- Brtich- 
tuDga- 1 festig- 
koeftf- ! kelt 
zicn‘ ikgnnm ’

Deh-
nuag

%

Kon
trak
tion
%

Korb*
ztihig-

keit
mkg/cm9

Versnch X 1,7 | 91,2 20 111 6,5
3,2 : 91,6 20 140 7,9
6,1 : 90,3 22 170 9,9

I I  . 1,7 : 91,6 18 110 7,5
6,1 91,3 o.> 165 9,3

I I I 1,7 70,1 18 33 5,5
-----  ....

6,1 72,7i 23 60 9,1

ist fiir das Materia! B — 
geschmiedet oder unge- 
schmiedet, zwei Stunden 
gegluht und in Kieselgur 
erkaltet — rd. 2 ,6.

Q u erschnitts verminde- 
ruugen von etwa 50 bis 
85 % sind deninach in 
ihren Wiikungen beiLangs- 
proben auf die mechani- 
schen Eigensdiaften mit 
Ausnahme' der Kerbzahig- 
keit von gleiclier Wirkung, 
wenn der EinfluB der yer
schiedenen S ehm iedet em- 
peraturbereiche durch Glii- 
lien aufgehoben ist. Wo das 
MindestmaB der Durch
arbeitung zur Erzielung 
d er g uns tigs ten Eigens cha f- 
ten liegt, is t hier nicht 
untersucht worden. Hall1) 
gibt ais Minimum einen 
Bearbeitungskoeffizienten

( q *) von 1̂0c^ k°"
ansprudite Teile von min
destens 2, besser 3 bis 4 In , 
was Querschnittsabnah- 
men von 337 3 , 50, 662/ 3 
bis 75 % entspricht. 
Die Abnahmekoeffizien- 

Yersuche liegen zwischenten der, vodicgenden 
2 und 6.

Ans einer Arbeit von Charpy2), die.in der H aupt- 
sache den Unterschieden in den Festigkeitseigen- 
sdtaften von Langs- und Querproben des gewalzten 
Materials galt, sind in Zahlentafel 6 einige Werte

ISO

i
Materials zeigen tro tz  Verschmiedungen von 50 bis 
85 % in yerschiedenen Temperaturbereiehen keine 
wesentliehen Abweidningen untereinander. Selbst 
FlieBgrcnze und Dehnung, bei den Untersuchungen 
m it Materiał A die empfindlichsten Indikatoren, 
weisen keine Abweichungen auf, die eine Beziehung 
zwischen Temperatur und BearbeitungsmaB erkennen 
lassen. Km  bei der Kerbziihigkeit tr i t t  m it steigender 
Verschmiedung eine Zunahme ein.

Ein Yergleich zwischen dem geschmiedeten und 
dann gegliihten und dem nur gegliihten Materiał 
zeigt eine durch das Schmieden herbeigefiihrte be- 
deutende Verbesserung der meclianischen Eigen
schaften. Die FlieBgrenze erfiihrt eine Erhohung 
um etwa 14, die Bruchfestigkeit um 6 , die Dehnung 
um 14 und die Kontraktion um mehr ais 1 0 0 % 
Nodi grofier ist die Zunahme der Kcrbzahigkeit;

Harte

\

V . —"i

\
\

s - - - - - - - - - ,

sie betragt fast 200 %. Der Quotient
Bruchfestigkeit

Abbildung 13. Kurve der H arto und der 
Quotienten ,ur Anfangs.

schmiedetemperaturen von 800 bis 1300 0 
bei einer Yerschmiedung von 85 % .

wiedergegeben, die m it Langsproben nach verschie- 
dener Durcharbeitung gewonnen wurden.

lJ  Ha l l :  -Metallurgie of Steel, London 1907, S. 254.
■ Ch a r py :  Dor EinfluB der Warmbearbeitung 

auf die Eigenschaften des Stahles. Engineering 1918, 
20. Sept., S. 311.
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Ziun Tersuche I und I I  wurde saurer Martinstahl bedeutender ais hier. Die von Gbarpy nach dem
fur Geschbtzrohrc (wo)il Nickel-Chrom-Stahl) ver- Walzen vorgenommene Warmebehandlung scheint
wendet. Nach dera Aus walzen wurde das Materiał zur KenntlięhinaeKung des Einflusses der Yer-
bei 9500 abgesclureckt und dann bei 6500 ange- seluniedung geeigiieter zu sein ais Gliihen. Sein
lassen. Zum Versuch I I I  diente halbharter basischer geringstes MaB der Dureharbeitung is t etwa 40 %
Siemens-Martin-Stalil fiir Granaten, der nach dem gegenuber 50%  der Y orliegenden Yersuche, die

Abbildung 14. X 100
Probe A 19 (Langssebliff) Sohmiedeinter- 
vnll 800—040° Quersehnittsvcrminde- 

rung 80% .

Abbildung 16. X ICO 
Probe A 15 (Langsscliliff) Schinicdeinter- 
vall 1000—850 0 Quer'cbnittsverminde- 

rung 80% .

Durcharbeiteii bei 850° abgeschreckt und bei 650° 
angelassen wurde.

Die Bruchfestigkeit erfalut auch bei den Ver- 
suchen von Charpy keine nennenswerten Veriiude- 
rungen; dagegen bewirkt ein zunehmendes Be
ar beitungsmaB im Gegensatz zu den yorliegenden 
Versuchen eine merkliche Verbesserung von Dehnung 
und Kontraktion. Die Verbesserung der Kerbzahigkeit 
m it zunehmender Yerschmiedung ist bei Cliarpy

Abbilduug 17. X 100
Probe A 16 (Langssehliff) Schmiedeinter- 
vall 1100—930° Querschnittsverminde- 

rung S0 %.

starksten Abnahmcn liegen ungefahr in derselben 
Hohe. Seine Verbesserungeii erstrecken sich mit- 
liin auf einen etwas groBeren Bcreich der Durch- 
arbeitung.

Die Gefugeuntersuchung am Materiał B zeigt, 
daB die sehr grobe Struktur des Rohblockes (Abb. 20) 
dureh zweistiindiges Gliihen bei 820° und nach- 
folgende langsarae Erkaltung in Kieselgur eine erheb- 
liche Verfeinerung erfiihrt (Abb. 21), die durch eine

92

Abbildung 15. X 100
Probe A 14 (Langssebliff) Sehmiedeinter- 
vall 900 — 810° Querschnittsverminde- 

rung 80% .
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vor dem Gliihen vorgcnommene Versclimiedung 
noch weiter yerbessert wird (Abb. 22 und 23). Hierbei 
ist zu bemerken, dafi z. B. eine Eudschmiedetempe- 
ratur von 940° bei einem Materiał vorliegender 
Zusammensetzung etwa 200° iiber der gunstigsten 
Endsehmiedetemperatur liegt.

Um den reinen EinfluB des Verschmiedens zu 
erfassen, wurden bei den Versuchen an Materiał A 
den m it dem geschmiedeten Materiał erhaltenen 
Ergebnissen solche gegeniibergeśtellt, die an dem 
thermisch gleich behandelten, aber nicht geschmie- 
deten Materiał A gewonnen wurden.

Abbildung 18. x 100
Probe A 17 (Liingssohliff) Schmiedeinter- 
vall 1200—960 0 Querschnittsverminde- 

rung 80% .

Abbildung 19. X 100
Probe A 18 (Langssohliff). Sehmiedeinter- 
valł 1300 bis 1000”. Quersohnittsverniin- 

derung S0 %.

Abbildung 20. x  100
PvOhguB B.

Z u sa m m e n fa s su n g .

An zwei FluBeisen A und B m it 0,13 und 0,50 %  C 
wurden Schmiedeversuche angestellt, die AufschluB 
uber den EinfluB der Querschnittsverminderung und 
der Schmiedetemperatur auf die mechanischen E !gen- 
schaften und das Gefiige geben sollten. Am Materiał A 
wurden auBerdem Feststelłungen gemacht uber den 
Widerstand des Eisens gegen Fornuinderungen bei 
yersehiedenen Tempera tureu.

Abbildung 21. X 100
Probe OB 1. 2 st gegliiht bei S20 °.

Bei den Versuchen m it Materiał B wurde das 
gleiche dadurch erreicht, daB geschmiedete und 
ungeschmicdete Proben gegliiht und ihre Versuchs- 
ergebnisse verglichen wurden.

Ergebnisse der Versuclie m it Materiał A:
1. Der W iderstand gegen Fórmanderung nimmt init 

steigender Schmiedetemperatur sta rk  ab.
2. Auf Grund der erzielten mechaniscłien Eigen- 

scłiaften konnten zwei Tem peraturberliche unter-
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Abbildung 22. X 100
Probo B i l  (Łangsschliff). Schmiedeintervall 800 
bis 680°. Qucrsohnittsverminderung 80 %. 2 st

gegliiht bei 820°,

scbięden werden, die etwa bel 7500 getremit 
wurden. Unterhalb 7500 stiegen bei gleicher Ver- 
schmiedung und fallender Endschmiedetempe- 
ratur die FłieBgrenze und Festigkeit stark  an. Der

Quotient —I' Il^ grCnyC-.-; nahert sich m it fallen-^  Bruohfestigkeit
der Endtem peratur dem Werte 1. Gleichzeitig 
nehmen Dehnung, Kontraktion und Kerbzahig- 
keit ab. Oberhalb 7500 nehmen m it steigender 
Endtem peratur und gleichen Querschnittsab- 
nahmen FłieBgrenze und Bruchfestigkeit ab, 
erstere schnelłer ais letztere. Die Dehnung nimmt 
stark, die Kontraktion maBig zu. Hieraus ergibt 
sieli der uberragende EinfluB der Endtemperatur.

3. Bei Verschmiedungen von etwa 50 bis 85 % 
bei gleichbleibenden Anfangstemperaturen steigen 
m it zunehmender Verschmiedung, d. li. fallender 
Endtem peratur, FłieBgrenze und Bruchfestigkeit 
unter Abnahme der Kerbziihigkeit, Dehnung und 
Kontraktion; diese Ergebnisse sind auf die Hohe 
der Endtemperaturen zuriickzufiihren.

4. Die Materialverbesserung durch das Schmieden 
ist am groBten bei der FlieBgrenze, dann bei der 
Bruchfestigkeit. Bei den bei Temperaturen ober-

Abbildung 23. x  100
Probi B 15 (Łangsschliff). Schmiedeintervall 
1200—940°. Querschnittsverminderung 80% .

2 st gegliiht bei 820°.

lialb Ar3 fertiggeschmiedeten Proben tr it t  eine 
geringe Verbesserung der DeJmung und Kon
traktion ein. Liegt die Endtem peratur un ter 
750 so sinkt die DeJmung entspreehend der K alt
bearbeitung unter die des gegluhten Materials.

5. Die Gefiigebilder weisen auf das Bestehen von 
drei eharakteristischen Temperatur bcreichen hin:
a) auf den der Kaltbearbeitung, yon 7500 an 

abwarts,
b) auf den der durch auBere Krafte gestprten 

Auskristallisation des Ferrits yon A3 bis 750 °,
c) auf den des Gebietes der fes ten Losung oberhalbA,. 
Ergebnisse der Yersuche m it Materiał B:

1. Das bei verschiedenen Temperaturen verschieden 
sta rk  yerschmiedete Materiał erhalt durch nach- 
folgendes Gluhen gleiche meehanische Eigen
schaften. Nur die KerbzaJiigkeit erfahrt m it zu
nehmender Verschmiedung eine Verbesserung.

2. Die Materialverbesserung durch das Scłimieden 
ist bei diesem FluBeisen bedeutend groBer ais 
bei Materiał A.

3. Das Gefiige des gcschmiedeten und gegluhten 
Materials weist gegeniiber dem nur gegluhten 
Werłcstoff eine Koriwerfeinerung auf.

Die Entphosphorung des Ilseder Thomasroheisens im Konverter 
und im Martinofen.

Von Oberingenieur A r

I m Frdhjahr 1921 wurden auf dem Peiner Walz
werk; Versuche angestellt, das Mischereisen nach 

dem Hoescli-Verfahren zu verarbeiten. Da sich das 
Ilseder Thomasrołieisen durch einen sehr hohen 
Phosphorgehalt auszeichnet, diirften die Ergebnisse 
wohl allgemeine Beachtung finden. Ueber die Eigen
a r t  des Peiner Konyerterbetriebes ist bereits friiher 
ausfuhriich in dieser Zeitschrift1) berichtet worden.

t h u r  J u n g  in Peine.

Eine Gegenuberstellung der W irtschaftlichkeit 
oder Leistungsfahigkeit beider Arbeitsverfahren ist 
nicht beabsichtigt, yielmehr soli nu r die Entphos
phorung und Ausnutzung der Phosphorsaure be
trach t et werden.

Das Thomasstahlwerk is t eine den neuzeitlichen 
Anforderungen angepaBte Anlage von 25-t-Konver-

i)  St. u. E. 1919, 18. Dez., S. 1577/84.
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Probe Zeit e 15 Mn s
% % % %

V I 1020 1,70 i 0,41 0,30 0,04
2 1035 1,66 i 0,38 0,39 0,043

Zeit

715

800

Zahlentafel 1. Y e r l a u f  e i n e r  S o h m e l z u n g  m i t  L o n g o d e r  E r z .

1 000 kg Schrott auf den Herd
5 000 „  Lengeder Wascherz (38,00 %  Fe, 6,00 % Si02,

16,00 %  CaO, 1,07 % Mn, 2,17 % P)
2 800 „ Kalk
1 200 „  Walzsinter (72,40 %  Fe, 0,70 % Si02, 0,18 % P)

21 000 „ fliissiges Roheisen (3,11 % C, 3,17 %  P

1015

Sclimelzung vollkommen los, Erz z. T. unaufgelost 
nach Probenahme Abstich

1110 1,62 0,32 0,38 0,041
N 1 108 0,31 0,03 0,29 0,063

2 120 0,24 0,02= 0,30 0,05°
3 130 U,1S 0,02° 0,33 0 05°
4 140 0,12 0,02* 0,33 0,04’
5 1-15 0,10 0,02’ 0,32 0,041

155 :;R®as»
0,11 0,03® 0,36 0,05

SI Os FeO .FcaOjł AliOa

0//O % % O/,'0
Yorschlacke2 11,74 3,73 1,14 2,23
Schlacken-

klot? — _ — _
Nach

schlacke 5 . 14,54 11,06 3,00 1,61
Pfannen-

schlicke . . 18,52 11,06 2,00 1,92

' 10 000 kg Schrott 
1000 „ Rostspat (46,30 %  Fe, 9 ,77%  Mn, 10,81% 

S i02, 2,31 % CaO, Spur P)
500 „ Mischerschlacke1)

1 400 „ Kalk 
200 ,, Walzsinter 1200 nachgesctzt

Vorschmelzung zuriickgegossen, hierbei Probenahmo 
100 0 Schaufeln FluBspat

100 kg 80 % Ferromangan
Abstich
Fertigprobe

MnO

°//O

CaO

%

MgO

% o/
, o

Ges.-
PsOs

o//o

Zitrsl.
P*06
%

Zitr.-
Loslich-

keit
%

Met.
Fe
%

Met.
Mn
°//o

kg

5,23

9.47

9.47

47,30

44,70

42,30

5,98

7,33

7,43

0,11

0,47

0,31

22,05

21,74

7,71

6,76

18,17

17,76

3,26

5,36
kg

82,40

81,70

42,28

79,30 
kg

3,70

10,70

10,00

4,05

7.33

7.33

Erzeugung: Blocke 31870 \  orschlacko 5 730 =  272,9 je t  .fliissiges Roheisen =  177,8 je t Ausbringen
Abfiille 350 Nachschlacke 5 500 ------170,7

32 220
Ausbringen : 100,4 %

11 230 348,5

Jęm. Das jtfartinwerk m it drei 40-t-0efen gleicht 
der Anlage in  Donawitz2); es ist. was ausdriieklich 
beton), sein soli, nieht auf das fliissige Yerfahren 
eingerichtet. Die Zufiihrung des Mischereisens erfolgt 
auf dem Umwcg Mischereisenpfanne-Konverter-Gie6 - 
wageupfanne; diese wird umgesetzt- in einen Trans- 
portwagen und etwa 20 m in  die Giefilialle des 
Martinwerks gefahren. Der Giefikran leert durch 
eine Rinne in die Ruckwand des Ofens ein. Verluste 
auBer durch Spritzer tra ten  nicht ein. Die Grube 
vor dem Ofen erschwert durcli ihre Enge die Pfannen- 
arbeit. Besonders sto rend .w irk t der Umstand. daB

’) Dio wirkiiche Zusammensetzung der Mischer- 
schlacke wird hier folgendermaBen ermittelt: es werden 
dio Bestandteile in der enteisenten Sohlacke und in 
den Granalien bestimmt und nach den beiden Anteilon 
umgorechnet, Ilierbei falleri grofie Durchsehnittsproben 
ziemlieh gleiehformig aus mit etwa 27 % Fe, 30 % Mn, 
~^ /'o SiOj, 4,2 % S; in einzelnen Schlackenstiieken 
mogen groBere Unterschiede vorlsommen

2) Ygl. St. u. E. 1910, 5. Jan., S. 22.

die vorherige Schmekung erst yollstandig abgegossen 
sein mu 6 , ehe der einzige GieOkrari das Einleeren, 
des Roheisens iibernehmen kann. Das E rz und der 
Kalk liegen also langer im Ofen ais notig ist, und 
der Zeityerlust wird wahrscheinlich durch die bessere 
Vorwarmung nicht ganz wettgemacht.

Yon vornherein wurde auf die Yerwendung 
eigenen Erzes, niimlich des Lengeder Wascherzes, 
Bedacht genommen Der Eisengehalt von 35 bis 46% 
in Yerbindung m it dem nicht zu hohen Gehalt an 
Kieselsaure und erheblichen Gehalt an Kalk laBt 
dieses Erz geeignet ersebeinen. Es zeigte sieli jedoeh 
der Yorausgesehene Nachteil, dafi dieses Erz infolge 
seiner Feinheit (nur etwa 7 %  liegen iiber 22  mm 
KorngroBe, ebensoviel unter 1,0 mm, der Haupt- 
anteil also dazwischen) zu dicht liegt; es bi et et zu 
wenig Oberflaehe, und der Frischyorgang geht ver- 
haltnisnuifiig trage yor sich. E in weiterer Yersuch, 
Misclierschlacke teilweise oder ganz ais Mangan- 
trager der Nachschmelzung zu benutzen, kann ais



19. Kai 1921. Die Entjihosphorung des Jlseder Thomasroheisens. Stahl und Eisen. 689

gelungen bezeichnet werden. Es liegt somit die 
Moglichkeit vor, das ganze Yerfahren m it Stoffen 
ei<fener H erkunft durchzufiihren. Hierin durfte 
zimiichst ein wesentliclier Unterschied zu den Yer- 
liiiltnissenimMinettegebietliegen, wie sie indem Yor- 
trage von S cliock  eingehend dargelegt sind.1) Die 
Arbeitsweise m it reiner M inette von etwa 0,55% Plios- 
pliorgehalt wird hier ais unwirtschaftlich bezeichnet. 
DaB°ein weiterer Unterschied zugunsten des hiesigen 
Konverterbetriebes in  der ausgedelmtereu Schrottrer- 
arbeitung liegt, inoge nebenbei erwahnt werden.

In Zahlentafel 1 ist das Ergebnis einer Sclnuclzung 
m it unscliwer zu erreicheudem Stand der E n t
kohlung und Entphosphornng der Yorsclnnelzung 
wiedergegeben.

Infolge wenig geeigneter Gaserzeugerkohle und

Erzes, wohl moglicli. Bei anderen Schmelzungen 
zeigte sich in  den Eisenproben beim ZuriickgieBen 
der Yorsclnnelzung gegeniiber der letzten Probe- 
nahme im Ofen eine ziemlich erhebliche Riick- 
pliosphorung, die nicht unbeachtet bleiben darf. 
Die Bemessuńg des Oxyds (Walzsinter) fiir die Nach- 
schriielzung richtete sich nacli dem Ausfall der 
Schnellbestimmung des Kohlenstoffgehaits der let zten 
Probe im Ofen. Diese yeranderlicbe Menge Sinter 
wurde nach der bereits eingesetzten Menge Rostspat 

■ aufgegeben und kam noch beim Einschmelzen zur 
Wirkung. Der Stand der Entphospliorung der Vor- 
schmelzung wurde in  derselben Probe, der der Nach- 
sclnnelzung, sobald sie los war, gepriift.

Die fiir unsere Betrachtung hauptsachlichen Be- 
triebsergebnisse einsehl i eB lich acht weiterer Schmel
zungen sind nach Ausscheidung einiger Lnstimmig- 
keiten folgende:

eines sehr alten  Ofens wiire eine kiirzere Sclmielz- 
dauer, auch abgesehen von der Beschaffenheit des
Durchschnittl.: Roheisen fliissig 21 107 kg /  einsehl. 75 kg fur abgezogene jfch o rseh lack e ,

Schrott der Yor- und Naehschmg. 11 135 kg ^bezuglich 100 kg fur Spntzer.

Einsatz-Roheisen und Schrott 33 302 kg
gleiehbleibend: Lengeder Erz j der Vor- 5C0° (Fe: 36, 3S’ 43 llnd 44 °/o‘
weehselnd: Sinter Bchrael- 700 bis 1200 kg.

Kalk ) zung 2800 bis 3030 kg.
Gewicht der Vorschl. 6 138 kg =  290,0 kg jo t  Roheisen =  185,7 kg je t

„ Nachschl. 5 346 kg A?i’L kS io Ł
Gesamt-Schlacke 11 484 kg 347,4 kg je t

f  bei Misohereisen 3,09 %  P, 0,53 % Si.
Yorschiacke Ges.-P2 05 21,41 % | be; Erz ] tc bis 2,2 %  P ’ ' ' :

Zitrsl.-P2 05 19,04 %
Zitr.-Losliehkeit 88,93 %  (bei 100 %  Feinmehl.)

Naehścklacke Ges.-P2 05 0,71 % (Zitr -Loslichkeit 40 bis 80 %.)
Das Ausbringen betrug 100,9 %

1.
2.

=  durchschnittlich etwa 1,8 % P

4.

Die Zusammensetzung der Yorschlacken ergeben 
bei der Yerwendung des immerhin niclit reichen 
Lengeder Erzes ebenso die der Nachschlacken bei 
teilweiser Yerwendung von Mischerschlacke, tro tz 
dereń hohen Geli.ilte an Kieselsaure und Schwcfel, 
almliche Verhaltnisse wie die im Yortrage1) von 
3)r$@ng; P e te r s e n  angegebenen Hpesch-Schmęlzun- 
gen. Die Yerwendung yon Lengeder Erz und Missher- 
schlacke scheint daher gerechtfertigt. 1‘crnei ist 
das Yerfalu-en beąuem m it nur e in e r  Phosplnt- 
schlacke durchfiihrbar.

Ais Beispiel, daB der volle Ersatz von Rostspat 
durch Mischerschlacke moglich ist, sind nachstehend 
die Angaben einer Nachsclnnelzung wiedergegeben, 
die allerdings m it Absicht weit entkohll war.

yorschmelzung: 0,82o/o C. 0,23o/o P, 0,42o/o Mn, 0,04o/o S. Einsatz-Naehschmelzung:
MJer.luiTRplilankfi. 1,4 t  Kalk.

Hierbei war der Schwefelgehalt der Fiirderkohle 
2,5 % , der Schwefelgehalt der Fertigprobe der ubliche 
wie bei nicht m it Mischerschlacke behandelten 
Schmelzungen. Es muB denmach angenommen 
werden, daB ein erheblichcr T. cii des Schwefels dci 
Mischerschlacke, die auf den Schrott eingesetzt wurde 
abrostet, was bei Yersuchen im kleinen und im 
Laboratorium leicht nachweisbar war. Dic Schwefel- 
abminderting im groBen wird walirscheinlich durch 
das leichte Schmelzen der Schlacke und die Durch; 
setzung m it Granalien erschwert, wiire aber immerhin
des Versuches wert.

Es lag nahe, das Verfahren m it einem reieheren 
Erz, Schwedenetz, durchzufiihren. Der Yerlaul' der 
Yorschmelzung war kurzer. da das Kochen fruher

t  Walzwerkssclirott, 0,7 t

t

Probe Zeit C

%
P
% ,

Mn

%

g
%

Nach Probe

i
2
3

'  5

5 15
5J0
600
0 io

620

0 ,2 5
0 ,1 3
0 ,0 9
0 ,07
0 .0 8

0 ,0 8 9
0 ,0 5 9
0 ,0 5 5
0 ,0 6
0 ,0 4 2

0 .3 8
0 ,37
0 .3 2
0 ,3 2
0 ,3 8

0 ,063
0 ,0 6 6
0 ,1 0 7
0 ,0 8 6
0 ,0 6 8

5  Schaufeln FluBspat, 2 5 0  kg Sinter 
4 Schaufeln FluBspat, 2 0 0  kg Sinter

20 0  kg FeMn 8 0 %
Abslioh

PfanncnschlackeT 11,6* o H  8,22o/„ Mn, 40,70* o Ca O, 16,02 o/„ Si 0 2, 0,25 o/o S.

1) St. u. E. 1914, 23. April, S. 697/709, Zahlentafel S. 699.
2) St, u. E. 1910, 5. Jan., S. 8.
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Zahlentafel 2. Y e r l a u f  e i n e r  S c h m e l z u n g  m i t  S c h w e d e n e r z .

Zeit

8*5

925

Probe C
O//o

P
%

iln
%

s
%

V 0 1025 1,61 0,65 0,15 0,042
i 1035 1,57 0,46 0,23 0,04J
2 10*5 1,53 0,37 0,32 0,04°
3 1055

1105
1,53 0,30 0,42 0,038

1125 1,37 0,22 0,33 0,02®
1 115 0,29 0,02° 0,29 0,043
2 125 0,22 0,02= 0,33 0.041
3 135 0,18 0,028 0,33 0,04*
4 145 0,17 0,03= 0,33 0,03’

155
0,17 0,04° 0,51 0,04i

1- Ci
» 5 .5

: i  fff: ! o — J

S l

Si
0,108

4300 kg Scliwedenerz (61,00 o/0 Fe, 0,90%  Si 0 ,,  7,2%  
Ca 0 , 2,42 %  P)

700 „ Sinter (wie zuvor)
2800 „ Kalk

21350 „ flDssiges Roheisen (2 ,98%  C, 3 ,08%  P, 1,09%  
Mn, 0,04 o/0 s, 0,27 o/0 Si)

3 Schaufeln Sand
2 Schanfeln Pand 
Abstich
10000 kg Schrott 

900^ „  Rostspat (-wie zuvor)
550 „ Mischerschlacke (wie zuyor) 

1400 „ Kalk

Yorschmelzung zuruckgegossen, hierbei Probenahme 
2 Schanfeln FluGspat

200 kg Ferrom angan 80 «/o
Abstich 130 kg Ferrosilizium (45% ) in die Pfanne 
Fertigprobe (45 — 52 kg/mm2 Festigkeit)

Yor- . 
schlacke 3 

jSchlacken- 
klotz . .

Hach- 
schlacke 4 

Pfannen 
schlacke .

SiOi

%

l-’eO | FejOi

o/ o//o I /o

7,24

11,68 

16,70

3,60 2,00

11,18 i 5,86 

11,9 2 { 4,57

A h O s

o//O

MnO CaO

I %

0,87

1,37

1,99

4,23

9,47

10,78

49,30

-MgrO

%

Ges.
P*05
%

Zitrol.
P«Os

Zitr.
Loslich-

keit
%

Met.
Fe

5,46 | 0,54 | 26,62 j 17,79 j 66,83

— ! — ; — I 25,75 17,56 j 08,19
I ! i

45,60 8,51 | 0,84 6,03

0,71 5,87

4,20

2,76 ; 45,77 | 12,80 

4,34 73,94 | 12,00

Met.
Mn

3,28

7.33

8.3441,80 1 6,49 .............  _____
Erzeugung: I316cke 31530 kg. Yorschlacke 6030 kg L  282,4 kg je  t flussiges Roheisen =  188,0 kg je tAusbringen 

Abfalle o50 „ Jvachschlacke 4510 „ = 1 4 0 , 6 .
32080 kg. 

Ausbringen: 101,3 oy0
10540 ks 328,6 kg

P „ fnl,n?Ir  Ka'k M tt0 TieH0i# . U“  10.° b!s !,i"'hstel' s 200 kg r o n J d e r t  werden ko,,,,™, aber der śicheren 
Entphosphorung wegen ggnen ein bestimmt ausreiehender Kalkzutótz von Anfang an ratsamer- noticreufalls 
kann etwas Sand zugesetzt werden, wie es bei dieser Schmelzung geschehen ist, S

einsetzte und viel kraftiger war. Wiihrend ani SchluB 
des Kochens die Entkohlung in  der H auptsache 
beendet war oder nur langsam vorw arS  ging, war 
die Entphosphorung noeh nicht weit genug voran- 
gesehritten. Der Kalk war noch niclit geniigend 
gclost, und die notige Zeit mufite abgewartet werden. 
Dies wird an der verluUtnismaBig groBen Menge 
K alk liegen und an dem Unistami, dali infolge der 
Reinheit des Erzes und Kalkes (beide un ter 1 % 
Kieselsiiure) ein Mangel an Kieselsiiure von Anfang 
an  vorhanden ist. H ierauf wird noch zuriickzrkom- 
men sein.

Ais Beispiel einer von mehreren gleichartig ver- 
laufenen Schmelzungen sei die Zusammenstellung in 
Zahlentafel 2 wiedergegeben.

Die hauptsachlichen Ergebnisse von vier gleich- 
artigen Schmelzungen, ebenso wie vorher geordnet, 
sind in Zahlentafel 3 zusamniengestellt.

!) Vgl. St. u. E. 1910, 9. Miirz, S. 397 u. 404.

Der Mchraufwand an E rz und Kalk beim Useder 
Roheisen von 3,0 bis 3 ,2%  P  gegeniiber einem 
solchen von 1 ,86% , also dem iiblichen Thomas
roheisen1) in der \orschnielzung ergibt sich aus 
Zahlentafel 4.

Die Zusammensetzung des Schwedenerzes ist in 
den hauptsachlichen Bcstandteilen fast gleicli. Die 
Menge Sinter je t Roheisen ist praktisch gleicli. Da 
nun die fu r Peine genannten Zahlen die Durch- 
schnitte zweier Yorschmelzungen m it 1,37%  C bei 
0,22%  P  und m it 1,45 % C bei 0,21 % P  sind und 
diese der Hcesch-Schmelzung Nr. 1465 entsprechen, 
geben dic •genannten Zahlen ein zutreffendes Bild.

\  ergleieht man die A u s n u tz u n g  des P h o s 
p h o rs  im  K o n v e r te r -  u n d  M a r t in v e r fa h re n ,  
so ergeben sich folgende Unterschiede: Der Konverter 
nutzt bei einer Entpho"sphoriing des Bades auf etwa 
0,06 % fast samt liche Phospliorsaure, dieihniaus dem 
Phosphor des Roheisens zur Yerfiigting s teh t, in  Błock-
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Zahlentafel 3. E r g e b n i s s e  v o n  H o e s c h - S e h m e l z u n g e n  in P e i n e  m i t  Sch wc de ne r z .

1. Gewicht der Vorschlackc 5900 kg =  276.5 kg je t  fliissiges Roheisen =  182,7 kg je t  Ausbringen
2. „ „ Nachschlacke 5663 „ == 175,4 „

Gesamt-Schlacke 11 563 kg 35S,1 kg

„ p , , n -  o/ I bei Mischereisen 3,13 % P, 0,36 %  Si.
3. Vorschlacke Ges.-l 2 O o 26,05 /o  ̂ ^ei j ; r7 2,42 %  P.

zitrsl.P 2 0  5 18,96 %
Zitr.-Losliehkeit 72,78 %  (bei 100 %  Feinmehl)

4. Nachschlacke Ges.-P 2 0  5 6,59 %  (64 %  Loslichkeit)
Bas Ausbringen betrug 102,3 % .

Zahlentafel 4. E i n s a t z m e n g e n  bei  Ho e s c h  und  in  P e in e .

Roheisen (I*) Erz (P) . Sinter (P) Kalk Erz Sinter Kalk

Peine kg
3,05%

21 4 7 5  (6 5 5 ) 4 3 0 0  (105) 7 0 0  (1) 2S 0 0  =  je t  Roheisen kg 2 0 0 ,2 3 2 ,6 130 ,4

Hoesch kg
1,86 % 

23  2 8 0  (4 3 3 ) 3 4 4 0  (88) 7 7 0  (5) 188 0  =  „  „ 147 ,8 33,1 8 0 ,8

schlacke, Pfaimenschlacke und schlackenhaltigen Ab- 
fiillen aus, m it Ausnahme der Pfannenschlacke in 
brauchbarer Form  erst nach Sandzusatz.1) Spritzer 
und Abfalle aller A rt, die keinen Sandzusatz erhalten 
konnten, verdiinnen wegen ihrer geringeren Zitronen- 
saureloslichkeit in einem, wenn auch nicht erheb- 
lichen MaBe, den Gehalt an zitronensiiureloslicher 
Phosphorsaure im Mehl. Demgegeniiber ist die Yor- 
schlacke des Martinofens — bei dem Lengeder Erz 
wenigste.is —  unm ittelbar verwertbar und wird dureh 
Sandzusatz nicht verdunnt. Aber die Yorschn.elzung 
wird einschliefilich Ruckphosphorung schwerlich viei 
unter 0,30%  P  entpliosphort, und hohere Gehalte 
kommen leicht yor, Zum Ausgleich steht Phosphor
saure aus dem Erz zur Yerfiigung, und diese betriigt 
im Verhaltnis zu der dem Roheisen zugehorigen 
Phosphorsaure bei Lengeder Erz etwa 13% , bei 
Schwedenerz etwa 15% . E in Ueberschlag ergibt, 
daB bei dem Stand von z. B. 0 ,3%  P in der Vor- 
schrnelzung sich erheblich weniger Phosphorsaure 
in der Yorschlacke findet, woraul bereits in dem 
Vortrage von Schoclc hingewiesen und die Begriindung 
gegeben ist2). Geht die Nachschlaeke zum Hoch
ofen zuriick, so ist zwar keine Phosphorsaure ver- 
loren, aber die Wiederverwertung erfolgt auf einem 
erheblichen Umweg.

Zahlentafel 5 gibt iiber die Ausbeate an Phosphat- 
schlacke bei beiden Stahlverfahren AufschluB.

Die fur Thomasverfahreu lenannten  Zahlen sind 
die tatsachlichen Dnrchschnitte eines Jahres; der 
Unterschied im Gewicht Mehl gegeniiber Schlacke

entspricht dem Sandzusatz. Die gemahlene Schlacke 
hat mindestens 85%  Feinmehl. Das Mehl aus den 
Vorschlacken ist zunachst wegen Unreinlichkeit um 
1 % Ges.-P2 Os herabgesetzt, dann in dem Loslich- 
keitsgrad um 2%  vermindert haćh der Erfahrung, 
daB eine zu 100 % feingemahlene Schlacke einem Mehl 
von 85 % Feinmehl m it einer 2 % geringeren Liis- 
lichkeit entspricht. Nach meinen Beobachtungen ist 
der Anteil Blockschlacke, der beim Abstich der 
Vorscluuelzung dureh Ueberlaufen und Kippen der 
Pfannę gewonnen wird, kleiner ais der Anteil Bloek- 
schlacke beim Abschlaeken des Konverters; ein 
geriaueres Abschlacken oder, anders ausgedriickt, 
ein geringerer Anteil an eigentlichei*Pfannenschlacke 
ist also nieht yorhanden. Die starkę Durchsetzung 
der Yorschlacke m it Eisenkornern ist fu r die 
Schla ckenmiihle eine Eiflhwerung. Der Reinerlos 
ist bei der Thomasschlacke giinstiger, da die Mahl- 
kosten f. d. t Mehl im allgemeinen gleich sind, 
wahrend der Gehalt an zitronensiiureloslicher Phos
phorsaure, auf den es bei der Bewertung allein 
ankommt, hoher liegt.

Die Ausnutzung der Phosphorsaure ist demnaeh 
beim Thomasverfahren dem M artinverfahren tiber- 
legen. Es ist bereits darauf hingewiesen, daB bei der 
Yerarbeitung des Schwedenerzes die Yorschlacke 
einen geringen Gehalt an Kieselsaure hat; dieser wird 
ahnlich wic bei der Thomasschlacke der Grund der 
geringen Zitronensaureloslichkeit sein.1) Der Kachteil 
wird anscheinend, ebenso wie bei der Thomasschlacke, 
verscharft bei einem geringen Siliziumgehalt des 
Roheisens. In Hebereinstimmung m it der Zahlen-

Zahlentafel 5. Y e r g l e i o h  d e r  A u s b e u t o  a n  P h o a p h a t s o h l a c k  e.

- . , , , mit 21,41% Ges.-Ps Os =  etwa 290 kg Mehl
Martinwerk m it Lengeder Erz: je t  Mischereisen l90,0 kg Yorscmacke wahrscheinlich i?J%  zitrsl. P2O5.

X7 mit 26,05 % Ges.-Ps O* =  etwa 276 kg Mehl
Martinwerk mit Sehweden-Erz: je t  Mischereisen 270,o kg \ orscniaCKC mit wahrschęinlich 17,7 % zitrsl. PkOs.

/Konrerterschlacke mit 23,84% Ges.-PaOfi\ =  316,3 kg Mehl mit 19 % 
Thomasyerfahren: ....................................... 29o,o kg ^pfajmenschlacke mit 18—19% Ges.-j£Oa/ zitrsl. p* Os und dańiber.

‘) Vgl. St. u. E. 1919, 18. Dez., S. 1583. 1) Vgl. St. u. E. 1919, 18. Dez., S. lo83.
2) Ygl. St. u. E. 1914; 23. April, S. 700.
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tafel der gcnannten Quellc, die M on^tsdurch- 
schnitte enthalt, was dort nicht erwahnt war, haben 
z. B. die Vorschlacken von Schmelzungen m it 0,40 
bis 0,50%  Si im Roheisen 77 bis 79%  Zitronen- 
satffeloslichkeit gegenuber solchen m it 0,25 bis 
0 .30%  Si 66  bis 6 8 % Loslichkeit. Bei der An- 
nahme gleichen Zugangs von Kieselsaure aus der 
Zustellung des Ofens in  die Schlacke, gleich groBer 
aus Kalk und E rz stammender Mengen Kieselsaure 
wiirde also die Roheisenzusammensetzung von E in
fluB sein. Es soli hierin kein Nachteil des Iloesch- 
Verfahrens erblickt werden, da ungewolmliche Yer- 
haltnisse sowohl beim Feiner Thomasvcrfahren ais 
auch bei den m it Schwedenerz behandelten Martin- 
sclunelzungen yorliegen. Es muBte also die Zitronen- 
sliureloslichkeit, der Yorsćhlacke kunśjłich verbessert 
werden.

Nach AbschluB der Yersuche land sich Gelegen- 
heit, einige Sclnnelzungen m it Schwedenerz von 3 und 
4 % Si 0 2 zu machen, Es ergaben sich in den End- 
schlacken der Yorschtnelzung holiere Geluilte an 
Kieselsaure und bessere Zitronensaureloslichkciten, 
namlich 83 bis 8 6 % , somit wesentlieh giinstigere 
Verhaltnisse.

Unter bęstimmt en Yerhaltnissen —  Mansrel an 
Schrott, ten erem Schrott, Steigerung der Martin-' 
erzeugung bei sonst begrenzter Leistung —  kann 
man die Schlacke voll ausnutzen, indem man dem 
Martinofen ais Yorerzeugnis vorgeblasenes Metali 
des Konverters iibergibt. Dieses Yerfahren is t aueh 
in  den Yorschliigen von Thiel'-] erwiilmt, war aber 
schon friiher bekannt und aiisgęubt. Beachtet. man 
hierbei die Uinstande, die auf kurze Sehmelzdaner 
EinfluB haben. und dies ist insbesondere die Mog- 
lichkeit, durch eii^iiberfrischtes Thomasyorerzeugnis 
die Entkolilung zu besehleunigen, so k a n n  dies 
Verfahren erhebliche Yorteile bieten, auch beziigiich 
des Einsatzes im Martinofen.

Um zu zeigen, wie leicht der Konverterbetrieb 
m it noch hoheren Gehalten an  Piiosphor fertig wird, 
gebe ich foigende Monntsdurehschnitte (bei einem 
Nadelboden von 1900 mm Durchmesser, 220 Lochern 
zu 14 mm und nicht voll ausgenutzter Geblase- 
leistung, namlich tatsaehłićh nur 800 m* zu 2 at).

Konyerter-
Einsatz

t
P
%

Mi, Si

% i %
Gesamtblasezeit

22,2 3,16 . 1,70 0,44 17 min 6 sek
22,0 3,34 1,53 0,42 17 „ 27 „
22,3 3,50 1,49 1 0,44 17 „ 43 „

Hierbei wird naturlich der Kalkzuschlag gegen
uber einem Mischereisen von nu r 3 % P  erhoht; 
inunerhin brauchte f. d. t  Mischereisen von 3,5 % P 
nur 173,3 kg Kalk aufgewandt zu werden, wobei 
sich foigende Konrerterschlacke vor Sandzusatz 
ergab: 4,57%  Si O,, 9,19%  Fe O, 4,43%  Fe.> 0 3, 
(10,25% Fe), 0,62%  A L 0 3, 4 ,96%  M nO, (3,84%  
Mn), 45,99%  Ca O, 3,82%  Mg O, 1,33%  freier 
K iik , 25,42% Ges. P 2 0 5, 18,79 % zitronensaure- 
losłiche P 2 0 5, (74 % Zitronensaureliislichkeit), 1.25% 
Ca S.

Z u s a m m e n f a s s u n g.

Mit den Einschrankungen, die sich aus einigen 
Yersuchen und in einer nicht auf fliissiges Arbeiten 
eingerichteten M artinanlsge ergaben, wird die Ent- 
phosphorung des Ilseder Roheisens m it etwa 3 %  P 
und die Yerwertung der Phosphorsaure beschrieben, 
unter Yerwendung eines armeren und reicheren 
Erzes in der Yorschmelzung. Die Ergebnisse werden 
dem Thoinasverfahren gegenubergestellt, das eine 
bessere Ausnutzung des Phosphors im  Rohoisen 
ermogłicht..

2) St. u. E. 1916, 23. Xov., S. 1132.

Zuschriften an die Schriftleitung.
(Fur die ln dieser Abteilung srscheinendsn VerSffentlichungcn ubernimmi die Scbrifileliung keine Veram»-oriung.)

U eb er  die E inwirkung von Temperatur, D ruck  und Feuchtigkeit der atmospharischen  
Luft auf den H ochofengang.

Erholmng der Umdrehungszahl der Gćblasemaschinen 
erreicht werden konnte.

In demseiben Absatz wird ferner behauptet, daB 
eine Erhohung der Lufttęm peratur und die dam it 
verbundene Volumenvergr6Berung einen Yeilust an 
aktivem Sauerstoff lieryorrufe. Icli erlaube mir 
auch hierin dem Yerfasser zu widerspreeJien. Es ist 
selbstyerstandlich bekannt, daB Volumen- oder 
TemperaturveranderUngen der Luft, innerhalb der 
im Hochofenbetriebe uberhaupt mogliehen Grenzen, 
keine Yeranderungen in  der analytisehen Zusammen
setzung der Luft, besonders niclit in ihtem  relativen 
Sauerstoff- und Stickstoffgehalt heryorbringen kon- 
nen. E ine Regelung des Geblasebetriebes auf Griuid 
der HeiBwindtemperatur zwecks Erzielung einer 
gleielunaBigen Sauerstofflieferung ist deshalb nn- 
anęebraclit und unrichtisr.

Ln vierten Abschnitt auf S 1397 seines Auf- 
satzes1) ste llt S)r.Qng. A. W a g n e r  die Behaup- 
tung auf, daB eine Erhohung des angesaugten 
Luftgewiclites einer groBeren Sauerstoffkonzen- 
tration  gleichbedeutend sei. Dies ist meiner An
sicht nach unrichtig. Eine groBere Sauerstoffkon- 
zentration bedingt eine Erhohung des Sauerstoff- 
gehalts je Raumeinłieit der Luft unter gleicbzeitiger 
entsprediender Yerminderung des Stickstoffgehaltes. 
Das kann aber durch Erhohung des angesaugten 
Luftgewiehtś, d. h. Steigerung der Geblaseieistung je 
Zeiteinheit, offenbar niclit erreicJit werden. Es 
diirfte auch wohl jedem Hochofner ohne weiteres 
einleuchten, daB es sich kaum lolinen wiirde, sich iiber 
M ittel und Wege zur Sauerstoffanreicherung den 
Kopf zu zerbreehen, wenn dieses Ziel so einfaeh dureh 

>) St. u. E. 1920,21. Okt., S. 1397/1403.
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„Erwiinsehte GleidimaBigkeit in  der dem Ofen 
zugefiijirten HeiBwindmenge11 bedeutet meiner An- 
sicht nacli die Lieferung seitens der Geblase eines je 
Zeiteinheit gleichbleibenden Sauerstoffgewichtes. Es 
ist ohne weiteres ersid itlid i, daB die Erftillung dieser 
Forderung ein „Blasen naeh Pressung" von vorn- 
herein ausschlieBt, da die letztere im Betriebe weitest- 
gehend von der Beschaffenheit der Beschickung, 
dem Ofenprofil, dem Dusenąuerschnitt usw. ab
hangig is t und in keinem Zusammenhang m it dem 
Sauerstoffgewicjit je Zeiteinheit steht. Die sowohl 
theoretisch ais auch —  wenigstens auf Gnmd der im 
amerikanisdien Hochofenbetriebe erzielten Ergeb
nisse —  praktisch rid itige Betriebsfiilirung bedingt 
eine Regelung des Geblasebetriebes in der Weise, 
daB dem Ofen ein je Zeiteinheit gleichbleibendes 
„angesaugtes11 Windvolumen zugefiihrt wird. In 
emem derartigen Betriebe is t es dann durchaus 
moglich, den EinfluB von Temperatur-, Druck- und 
Feuchtigkeitsschwankungen der Luft auf die Gleich- 
maBigkeit der Sauerstofflieferung durdi entsprechende 
Regelung der Umdrehungszahl der Geblase auszu- 
schalten. In der Tat ist diese Betriebsregelung auf 
einigen amerikanischen Werken eingefiihrt. In der 
Mehrzahl der Betriebe begnugt man sich dagegen 
damit, die Geblaseleistung auf Grund der durch 
Temperaturschwankungen bedingten Aenderungen 
des Raummetergewichts der Luft zu regeln. 
Diese letztere Betriebsweise erscheint berechtigt, da 
wohl in den meisten Fallen die durch Undichtigkeiten 
der Leitungen, Ventile, Geblasekolben usw. bedingten 
und keineswegs gleichbleibenden Windyerluste auf 
die GleichmaBigkeit der Sauerstofflieferung einen 
weitergehenderen EinfluB ausiiben, ais die yerhalt- 
nismaBig geringen und gewóhnlich nur in groBeren 
Zeitraumen yeranderlichen Druck- und Feuehtig- 
keitsyerhaltnisse der Luft.

Zu den auf S. 1398 und 1399 gemachten Angaben 
iiber W indtrocknung mochte ich bemerken, daB man 
auch in den Ycreimgten Staaten schon vor einer 
Reihe von Jahren zu der Erkenntnis gekommen ist, 
daB die durch Yerringerung der Luftfeuchtigkeit in 
Praxis erzielbaren Ergebnisse (Koksersparnis und 
Erzeugungssteigerung) den auf Gnmd theoretischer 
Berechnung erm ittelten Werten ziemlich nahe kom
men. Ich glaube ferner, daB die groBe Mehrzahl 
der hiesigen Hochofner der Ansicht- ist, daB gleidi 
gute Ergebnisse sich durch die oben erwahnte Ge- 
blasebetriebsweise und Anwendung hoherer bzw. 
entsprechende Regelung der W indtemperaturen er
zielen lassen. F iir die meisten Betriebe is t deshalb 
die W indtrocknung lediglich eine Kostenfrage (Wind- 
trocknungsanlage - W inderhitzerbetrieb), die bisher 
wohl allgemein zugunsten des letzteren entschieden 
worden ist.

Beziiglidi der auf S. 1400 u. f. angefiihrten Be- 
triebsergebnisse und der darin enthaltenen Be- 
obachtung, daB die hochste Ofenerzeugung m it der 
niedrigsten Windpressung erzielt wurde, erlaube ich 
mir zu bemerken, daB dies —  unter sonst yergleich- 
baren Betriebsbedingungen —  in den Yereinigten 
Staaten eine bekannte Tatsache ist. Wie schon oben

erwahnt, ist die Windpressung weitestgehend ab
hangig yon der Beschaffenheit der Beschickung, 
besonders von den physikalischen Eigenschaften 
(StuckgroBe, Brenngeschwindigkeit usw.) des Koks, 
und ferner yon der Yęrteilung des Mollers im  Ofen, 
der RegelmaBigkeit des Niederganges der Beschickung 
usw. Ein niedrigerer W inddruck —  bei gleichbleiben- 
der Windmenge und unveranderter Mollerzusammen- 
setzung — bedeutet meiner Meinung nach nichts 
weiter, ais eine naturliche Folgerung sowohl wie 
Yorbedingung eines regelmiiBigen und deshalb erfolg- 
reichen Ofenbetriebes.

F iir die vom Yerfasser auf Grund seiner Be- 
obaditungen erwahnte Ozon-Theorie kann  ich des
halb in den angefiihrten Betriebsdaten keine Grund- 
lage entdecken.

Beziiglieh der auf S. 1403 gemachten Angabe, 
daB in Amerika der Ausbau der W inderhitzer ver- 
nachlassigt worden ist, gestatte ich mir zu erwidem, 
daB auf einer Mehrzahl der hiesigen Werke W ind
temperaturen von 7000 und 8000 durchaus erreich- 
bar sind und Anwendung finden, falls der Ofen- 
betrieb dies angemessen erscheinen laBt. Es is t je
doch eine bekannte Tatsache, daB beim Yerschmelzen 
der auBerst leicht reduzierbaren Mesabierze (und 
diese bilden auf der Mehrzahl der amerikanischen 
Werke einen bedeutenden Teil des Mollers) das wirt- 
schaftliche HochstmaB der HeiBwindtemperatur be- 
deutend niedriger liegt, ais dies in deutschen Betrieben 
der Fali ist. Selbstverstandlicli ist es moglich, daB 
auf einigen hiesigen Werken die Zustellung der Wind
erhitzer yernachlassigt worden ist. Die vom Yer
fasser m it Bezug auf die amerikanischen Hochofen- 
werke ganz allgemein gemachte dahingehende Be- 
merkung ist jedoch meiner Meinung nach unzu- 
treffend. Ebenso unrichtig is t die darauf folgende 
Behauptung, daB in Amerika infolge niedriger Wind
temperaturen „ais natiirliche Folgę m it entspreehend 
hohem Kokssatz gearbeitet werden muB“. Die von 
mir und anderen an mehreren Stellen yeroffentlichten 
Betriebergebnisse amerikanischer Hodiofenwerke1) 
wahrend der letzten sieben Jahre halten meiner 
Meinung nach einen Vergleich m it den in Deutsch- 
land vor dem Jahre 1914 erzielten Werten sehr wohl 
aus; dieses Verhaltnis andert sich auch nicht, wenn 
man den Unterschied im Móllerausbringen der 
amerikanischen und deutschen Betriebe in  Betracht 
nimmt. Die in deutschen Zeitschriften gelegentlich 
geauBerte gegenteilige Ansicht ist meiner Meinung 
nach darauf zuriickzufiihren, daB in Deutschland das 
Ausbringen in Prozenten des Gesamtgewichtes yon 
E rz plus Kalkstein usw. berechnet wird, wahrend

1) Ich erlaubo mir im Zusammonhange hiormit auf 
den von mir vor dem American Iron and Steel Institu te  
im Mai 1917 gehaltenen Vortrag uber die Chemischen Re- 
aktionen des Roheisensehmelzens hinzuweisen (vgl. St. u. E.
1917, 15. Not., S. 1052/4). Wie darin erwahnt, haben 
die unter meiner Leitung betriebenen elf Hochofen der 
Jllinois Steel Company in  South Chicago in den Jahren 
1916 und 1917 wahrend eines Zeitraumes von 21 Mo- 
naten fiir keinen einzigen Monat einen Koksverbrauch 
von 850 kg/t Roheisen iiberschritten. W ahrend des 
Jahres 1916 erzeugten diese el£Oefen insgesamt 2 099 3161 
Roheisen mit einem Koksverbrauch von 828 kg/t.
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es auf a im rik inbchen  Werken ublicb ist, das Moller- 
ausbringen in  Prozenten des Erzsatzes ausschheBlich 
des Kalksteingewichtes anzugeben.

SehlieBlieh mochte ich noch za der Angabe des 
Yerfassers Stellung nehmen, daB man in  Amerika 
dureh Einfuhrung des Turbogeblases an Stelle der 
Kolbengeblasemaschine einen E rsatz fQr die Wind- 
troeknung suche. Ich bin der Ansicht, daB in der 
Mehrzahl der Falle, wo die Wahl der Gablaseart 
zugunsten des Turbogeblases ausfiel, die geringeren 
Anschaffungskosten dieser Bauart eine nicht uner- 
hebliche Eolle gespielt haben. E in Aufhoren des 
Ansaugens beim Ansteigen des Winddruckes tr i t t ,  
m it etwaiger Ausnahme einiger veralteter Exam- 
plare, bai amerikanischen Turbogeblasen nicht ein, 
da ihre Lsistungsfahigkeit ganz allgemein so reich- 
lich bemessen wird, daB die Lieferung der normalen 
Windmengegesichert istgegen Winddrucke, bei denen 
gar manche Gasgebla.se zum Erliegen gekommen 
sein darf ten. AuBerdem werden amerikanische 
Turbogeblase nunmehr ausnahmslos m it selbst- 
tatigen Rsgulierrorrichtungen (constant volume regu
latora) versehen, welche die U nlrehungszahl des 
Geblases derart regeln, daB je Zńteinheit em gleich- 
bleibendes L iftFoIum m  angesaugt wird. Ein Teil 
dieser Rjgler ist m it Einrichtungen versehen, die 
eine Einsteliung zwecks Ausgleich der Druck-, Tem
peratur und Feuchtigkeitesehwankungen in  dem 
angesaugten Lnftrolum en zulassen. Innerhaib wel- 
cher Grenzen diese Regler im  Betriebe tatsachlich 
die angesaugte Windmenge kontrollieren, móchte 
ich zurzeit dahingestellt sein lassen. Ich moehte hier 
lediglieh hervorbeben, daB abgesehen von dieser 
Reglungsfrage das Turbogeblase m it der Wind
trocknung gar nichts zu tu n  hat. Es dfnfte ohne 
weiteres klar sein, daB die A rt des Geblases, Turbo- 
oder Kolbenmaschine, keine Wirkung haben kann, 
bezuglich des Einflosses, den der wechselnde Feuch- 
tigkeitsgehalt der Luft auf den Warmehaushalt des 
Hochofens a u su b t

C h ic a g o , im  lSnvember 1930,
5>t.'3ng. WaUhw MatttetUis, 

Hochofcndirektor der JUinois Steel Co.
Soath CMeago, J1L

* **
In  meinem Aufsatze habe ich nicht gesagt, daB 

eine Erhohung des angesaugten Lutgewichtes einer 
groBeren Sauerstoffkonzentration gleichbedeutend 
sei, sondern es heiBt wdrtlich: „E ine Erhohung des 
angesaugten Luftgewichtes is t in  d e r  W irk u n g  
gleichbedeutend einer groBeren Sauerstoffkonzen- 
tration“. Bei gleichbleibender TJmdrehungszahl der 
Geblasemaschine w ird in  der Zeiteinheit bei niedrigerer 
Lufttem peratur und infolgedessen gróBerem Raum- 
metergewicht der Luft dem Hoehofen mehr Sauer- 
stoff zugefuhrt, ais in  der warmeren Jahres zeit. 
Dieselbe W irkung wird bei gleichbleibender Luft
tem peratur und Gebiaseleistung durch kunstliche 
Sauerstoffanreicherung erzielt. D ie gleichbleibende 
TJmdrehungszahl des Geblases is t bei meinen Be- 
traehtungen, wenn nicht anders T erm erkt, selbst- 
verstandliche Yoraussetzung, auBerdem is t auch im

zweiten Absc-hnitt auf S. 1397 ausdruckłicb darauf 
hingewiesen: Die bei yerschiedenen Tempe
raturen T t und T . unter sonst gleichen Bedingungen 
in der Zeiteinheit angesaugten L uftm engen ...11. 
E s is t m ir unrerstandlich, wie man aus diesem Zu
sammenhang die Behauptung herausfinden kann, 
eine Erhohung des angesaugten Luftgewichts bei 
niedriger Temperatur bedinge eine Sauerstoffkon
zentration, d, h. eine Erhohung des Sauerstoffgehaltes 
je Raumeinheit L uft unter gleichzeitiger entsprechen- 
der Yerminderung des Stickstoffgelialtes. Einer 
derartigen Verdrehung eines der einfachsten physi- 
kalischen Grundgesetzes ohne Baibringung von 
wissenschaftlichen Bilegen w urde die Schriftleitung 
von „S tahl und Eisen“ in ihrer Zeitschrift wohl 
schwerlich R iu m  gew ahrt haben.

In der gleichen Weise erledigt sich auch der Ein- 
wand gegen die von m ir n ich  t  ausgesprochene Ansicht, 
daB durch eine Erhohung der Lufttem peratur und die 
dam it verbundene YoIumenrergróBerung Veranderun- 
gen in der analytischen Zusammensetzung der Luft 
hervorgerufen werden sollen. Es bedurfte erst der Zu
schrift aus A nnrika, daB ich uberhaupt an die Mog- 
lichkeit einer derartigen Auslegung dachte. Ais all
gemein bekannt darf wohl Yorausgesetzt werden, 
daB die praktisch rorkommenden Yolumen- und 
Tempsraturveranderungen der L uft auf ihre Zu
sammensetzung keinen EinfluB ausuben. Eine „Rese- 
lung des Gablasebetriebes auf Gnmd der HeiBwind- 
tem peraturen“ , die auch ich fu r falsch halte, is t von 
mir nicht vorgeschlagen worden. Ich habe vielmehr 
auf die Moglichkeit hingewiesen, den durch hoheie 
Lufttem peratur und entsprechende YolumenTer- 
groBerung bei gleichbleibender Gebiaseleistung her- 
vorgerufenen Ausfall an Sauerstoff durch angepaBte 
starkere Geblaseausnutzung auszugleichen, ein Yer
fahren, das nach Angaben von Mathesius in Amerika 
ja auch tatsachlich ausgefuhrt wird.

Em ig gehe ich m it Mathesius in der Ansicht, daB 
die erwunschte GleichmaBigkeit in der dem  Ofen 
zugefuhrten HeiBwindmenge vor allem die Lieferung 
eines je Zeiteinheit gleichbleibenden Sauerstoff- 
gewichtes seitens des Geblases bedeutet. Yon be- 
sonderem Interesse is t der von Mathesius gemachte 
Hmweis, daB bei emigen amerikanischen Werken 
bereits versucht wird, den EinfluB von Temperatur-, 
Druck- und Feuchtigkeitsschwankungen der Luft 
auf die GleichmaBigkeit der Sauerstofflieferung 
durch entsprechende Regełung der Geblaseum- 
drehungszahlen auszuschalten. In dieser Hinsicht 
scheint die amerikanische Betriebsfuhrung der deut- 
schen gegenuber einen gewissen Yorsprung zu haben, 
Die in Amerika ron  der Mehrzahl der Hochofen- 
betriebe ausgeubte Arbeitsweise, wonach die Geblase- 
leistung nur auf Gnmd der durch Temperatur- 
sehwankungen allein bedingten Aenderungen des 
Ra u mnie ter g e wi ch tes der Luft geregelt wird, deckt 
sich m it den von m ir gemacliten Feststellungen, 
nach denen der jahrliche Gang der Temperatur 
einen weitaus groBeren EinfluB auf das Raummeter- 
gewicht der L u ft ausubt (bis 14% ), ais das bei Luft- 
d rack  und Liftfeuchtigkeit d e r  Fali ist.
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Die Ersdieim m g, daB unter sonst vergleidibaren 
Betricbsbediiigungen die hóchste Ofenerzeugung mit 
der niedrigsten Windpressung erzielt wird, ist niejit 
nur an deutschen und amerikanischen Hochofen 
wahrzunehmen, sondern wohl an allen Hochofen, 
wo immer sie auch betrieben werden; diese bekannte 
Tatsache brauclit wohl kaum  besonders betont zu 
werden. 'Worauf ich jedoeh in meinen Ausfuhrungen 
aufmerksam zu machen fur notig hielt, ist das Er
gebnis, daB die Einwirkung der atmospharischen Luft 
auf den Hochofengang an allen Oefen der Rheinischen 
Stahlwerke bei ziemlich gleidibleibender Windmcnge 
und unveranderter Móllerzusammensetzung offen- 
sicJitlich in einer besonders niedrigen Windpressung 
im Monat'Mai zum Ausdruck kommt, die dann ander- 
seits wieder die lioehste Ofenieistung zur Folgę hatte. 
Es sollte also n id it die Bedeutung einer niedrigen 
Windpressung ais Vorbedingung eines giinstigen 
Ofenbetriebes, sondern die Tatsache der niedrigen 
Pressung und hohen Ofenieistung im Monat Mai unter 
sonst gleichen Bedingungen heryorgehoben werden, 
eine Erscheinung, die auch auf anderen deutschen 
Hoehofenwerken beobachtet worden ist.

Sowohl in  meinem Vortrage, wie auch in der 
nach der Veroffentlichung stattgefundenen Be- 
sprechung wurde von mir ausdrucklidi darauf hin- 
gewiesen, dafi icli eino erschopfende Erklarung fur 
diese Tatsache zurzeit noch nicht zu geben vermag, 
die M o g lic h k e it  einer Ozonbildung in der Luft 
im Monat Mai und in den folgenden Sommermonaten 
wurde nur erwahnt; Der lin AnschluB an meine Aus- 
fiihrungen gehaltene Vortrag von B ro n n 1) zeigt, 
dafi nacli den Erfahrungen auf den Rombaclier 
Hiittenwerken der ziemlich hohe und stark  wech- 
selnde Feuditigkeitsgehalt der „H iittenluft“ , der 
sich anders verha.lt wie die von den W etteranstilten 
festgestellte Feuchtigkeit der atmospharischen Luft, 
von einschneidender Bedeutung auf den Ofengang 
sein kann. Vieileicht fiihren weitere Untersuehungen 
zu anderen Erklarungen. Ich klebe also durchaus 
nieht an der Ozontheorie. Mathesius bringt iibrigens 
keine Bslege dafiir, daB die Moglichkeit einer Ozon
bildung ausgeschlossen ist.

Mein U rteil iiber den unvollkommenen Ausbau 
der Winderhitzer in  Amerika griindet sieli auf die 
hieriiber in der amerikanischen Fachliteratur der 
letzten Jahre gemachten Mitteilungen. So erwahnt 
A. J. B oyn to n * ), Hochofendirektor der National 
Tube Co., Lorain, Ohio, in seinem vor dem American 
Iron and Steel Institu te  zu St. Louis gehaltenen 
Vortrage iiber den W inderhitzerbau in Amerika, 
daB um  das Jahr 1906/7 W indtemperaturen von 
500 bis 5500 nur in Ausnahmefallen erreicht wurden,

‘) ETsoheint demnachst in St. u. E. 
s) The Iron Trade Review 1917, U . Jan., S. 155/8; 

18. Jan ., S. 206/10; 25. Jan ., S. 256/8. The Iron Age
1917, 18. Jan . S. 202/5; 25. Jan . S. 254/8. Vgl. St. u. E.
1918, 10. Okt., S. 95/40.

die Temperatur der Rauchgase war haufig hoher ais 
die Wind temperatur. Der vom Yortragenden im 
Bilde vorgefiihrte Winderhitzer der Edgar-TJiomson- 
Werke lieB eine Erhitzung von rd. 1270 cbm Wind 
in der Minutę auf rd. 6000 erreichen. Die damals 
im Umbau befindlichen Winderhitzer auf den South- 
Werken der Jllinois Steel Co. sollten eine Wind- 
erhitzung auf 700° ermoglichen. Ich lasse mich 
gem  dahin beleJiren, daB die W inderhitzer in Amerika 
nun mehr soweit ausgebaut sind, daB Windtempe
raturen von 700 und 8000 durchaus erreiehbar sind.

Die von mir wiedergegebenen Koksverbrauchs- 
zahlen der Rlieinischen Stahlwerke sollten keine 
Paradewerte darstellen. Da nun Mathesius die 
amerikanischen Kokszahlen zum Vergleich gegen- 
iiberstellt, so muB ich bekennen, daB ich die deutschen 
B ■triebsergebnisse allerdings fiii wesentiich gimstiger 
halte ais die amerikanischen. Das Ausbringen der 
Rheinischen Stahlwerke bezieht sid i auf das ein- 
gebraehte Erz ohne Kalkstein, stelit also das Erz- 
ausbiingen dar. Der Untersdiied zwisdfen Erzaus- 
bringen und Mbllerausbringen ist niclit nur in Amerika, 
sondern auch bei deutschen Hochofnern ałlgemein 
bekannt und iiblich. Matliesius vergiBt fiir seinen 
Koksverbraudi von 850 bzw. 828 kg je t  Roheisen 
das zugehorige Erzausbringen anzugeben, das bei den 
reidien Mesabierzen wesentlidi hoher liegt ais das 
Erzausbringen der in Deutsehland zur Yerhuttung 
gelangenden Erze. Vor mir liegt der Bericht von 
R. W. H. A tc h e rs o n 1) iiber die Verhuttung von 
Gichtstaub, in dem ais Durchschnitt von neun Be- 
triebsjahren das wirkiiche Erzausbringen der Carnegie 
Steel Co. m it 54,72% und der zugehorige Koks- 
verbrauch m it 962 kg bezogen auf die metr. Tomie 
Roheisen angegeben wird. Selbst Kokszahlen wie 
die von Mathesius erreichten sind bei einem derartig 
hohen Erzauskommen nicht besonders niedrig zu 
nennen.

Was schlieBlich die Angaben von M a th e s iu s  
beziiglidi des Turbogeblases betrifft, so verinag i c)i 
hierin einen Gegensatz zu meinen Ausfiibrungen nicht 
zu erkennen. Das amerikanische Turbogeblase 
scheint in der Tat in den letzten Jahren wesentiich 
yerbessert worden zu sein. Besonders wichtig ist 
die erfolgreiche Durchfuhrung der selbsttatigen R<>- 
guliervorriditungen, die eine Einstellung zum Aus- 
gleicli der Temperatur-, Druck- und Feuchtigkeits- 
schwankungen in dem angesaugten Luftvolumen zu- 
lassen. Es ware zu begriiBen, wenn der Maschinen- 
mann das verbessert,e ameiikanische Turbogeblase 
einer kritisehen Untersuchung unterzoge und sich 
iiber die Verwendungsmoglichkeit im Hochofen- 
betrieb auBern wurde5).

D u isbu rg , im Januar 1921.
Sr.*3»g. -I- W agntr.

i) xhe Iron Trade Review 1920, 19. Febr. 559/63.
4  Vgl. St. u. E. 1916, 9. Nov., S. 1977/84', 1109/13; 

2. Aug. 1917, S. 720; 4. Dez. 0919, S. 1522/3.
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Um schau.
Kolloldaler Zustand In Metallen nnd Legierungen.

Jeroms A leiander1)  wendet die Anschauungen der 
Kolloidc-fcemie anf eine Bejbe bekannier Erscheinungea 
in  Metallen und Legierungen aa , um fa r  diese Ersehei- 
nungen neue Erklarungea za geben und die Gesetzmafiig- 
keit der betreffenden Yorgange unter diesem G eścbts- 
punkte nachzuweisen. E r folgt damit einer Entwicklung, 
der schon Wo. Oswald2) Wege gewiesen hat, nachdem 
auch andere Forscher in  diesesn Sinne schon wichtage 
HLnweise gegeben hatten 3).

Yiele wichtige Erschemungen in  Metallen und Le- 
gierungen lassen eich darauf zuriickfuhren, diese 
oder einzelne ihrer Konstituenten in gewissem Grade 
im koUoidalen Zustand Yorhanden sind, m it dem Be- 
streben, darin zu bleiben. Der sogenannie amorphe Zu
stand reiner Metalle ist ein isokołloidaler, d. h. Metali- 
molekiilgruppen in  der kolloidal en Grtifienordnung, also 
zwischen lOOjiji und 5p.fi [naeh. anderen Forechern.4) 
100 !i;i und 1 jaja], sind in  dem iibrigen noch feiner 
zerteilfcen Metal1 yerstreat. Die kolloidalen Teile werden 
dabei ganz oder ieilweise aus ultramikroskopischen 
Kriętallen bestehen. Der Begriff „kolloidaler Zurtand" 
bezieht sieh lediglich anf die Grófienordnong der disper- 
sen Teilchen im Dispereionsmiiiel, das ubrigens bei den 
Isokolloiden -.on gleicher Zusammensetzung wie die 
dispersen Teilchen ist. Handel fc ee sieh aber um ein 
einziges Element, so sind die beiden yorhandenen Phasen 
gewóhnlich in  allotropen Formen yorhanden. Oswald 
hat dafiir den Kamen Allokolloide rorgeschlagen. Schwe- 
fel, Selen und Phosphor sind typisehe Beispiele. F ar den 
Metallographen ist es naheliegend, an a-, J3- und y -  
Eisen za denken.

W i r k u n g  d e r  A e n d e r u n g  m o l e k u l a r e r  
K r a f t e  a u f  d i e  p h y s i k a 1 i s e h  e n  E i g e n -  

e c b a f t e n  d e r  M e t a l l e .
Oberhalb des Schmelzpunktes ttberwiegt in  einem 

Metali die Molekularbeweglichkeit bis zu einem gewissen 
Grade die molekulare Anziehungskraft, doeh besteht 
irotzdem ein gewisees Zusammenballungsbestreben. Is t 
der Erstarrungspunkt erreicht, bo wachsen solehe Molekul- 
grappen nach Grofie und Anzahl. Je  hoher die E r- 
hitzungsfcemperatur und 'je sehneller die Abkuhlung ist, 
desto kleiner und zahlreicher idnd sie. Atome und ein- 
fache Molekule haben anscheinend das Bestreben, 
Kristalle zu bilden, komplizierfce Molekule dagegen (Ge- 
latine) Ftreben zum kolloidalen Zustand. Alle Metalle, 
besonders aber die m it hohem Schmelzpunkt, sc-heinen je
doch in seiner Nahe Molekularassoziation oder Alłotropie 
zu zeigen.

&  scheint demnaeh, ais ob gerade oberhalb des E r- 
starrungs- bzw. Kristallisatioiispunktee alle ręinen Me
talle Isokolloide sind. Die starkę molekulare Anziehung 
bewirkt aber, dafi der groBte Teil makro- oder mikro- 
skopische Kristalle bildet, die in einem interkristallinen 
Netzwerk m it anderen Eigenschaften eingebettet liegen.
W i r k u n g  s e h n e l l e r  A b k u h l u n g  a u f  d i e  
p h y s i k a l i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  M e 

t a l l e .
Am Beispiel von Zinn und Blei weist Yerfasser 

nach, daG schrof fe Abkuhlung gegeniiber langsamer neben 
einer Gcfiigeanderung Erhohung der H artę zur Folgę 
hat. (Merkwurdigerweise sollen die schnełl erstarrten 
Proben aueh ein hoheres spezifisches Gewieht gehabt

1)  Trans. Am. Inst. Min. Met. Eng. 1920, Okt.; 
1921, Jan., Nr. 1038.

2) Wo. O s w a l d :  Die Welt der yernachlassigten 
Dimensionen. VerŁ v. Th. Steinkopf. Dresden u. Leipzig.

3) U. a.: W. G u r t l e r :  Handbuch der Metallo
graphie (Berlin). C. B e n e d i c k s :  Zeitschrift f. phv- 
sikal. Chemie 52, 6 (1905).

4) Wo. O s w a l d :  Grundrifi der Kolloidchemie. 
(Th. Steinkopf. Dresden und Leipzig.) Z s i g m o n d y :  
Kolloidchemie. Yerlag Otto Spamer, Leipzig.

haben. Dieser wenn auch geringe Unterschied steht 
nicht im Einklang m it der Theorie, wonaeh Erhohung des 
DispemtatBgrades Yerringerung des spezifischen Ge- 
wiebtee nach sieh ziehen inuS. Bekanntiieh ist stark ge- 
schmiedetes, mehr noch kalt bearbeitetes und geharfcetes 
Materiał spezifisch leichter ais z. B. gegoasesaes und lang
sam erkaltetes Materiał, sofern letzteres blasenfrei, also 
dicht ist.)

Wegen der grofien Undurehriehtigkeit ist feefee Mc— 
taił fu r erfolgreiehe ulfcramikroskopische Untersuchung 
ungeeignet, jedoch kann der Yergleich m it Glasem wich- 
tlge Aufschlasse uber das Yerhiiten von Metallen und 
Lt-gierungen geben, obgleich selbst in  ahnlichen Eigen- 
schaffcen groSe und herrorspringende Untersebiede be
stehen.

E i n f l u s s e ,  d i e  d a s  V e r h a l t e n  u n t e r -  
k u h l t e r  S c h m e l z e n  b e s t i m m e n .

Nach Tanrimann kommen hier in Betracht:
1. Spez. Kristallisationsfahigkeit, gemessen an der in 

der Zeit- und Masseneinheit gebildeten Anzahl ron 
KristallisationEzeotren.

2. Krista 11 jsa tionE gesch  windj g t e i  t .
3. VemJjiedenheit der Yiskositat.

Letztere wachst bei Glas so schnell, dafi bei der E r
starrung keine KristaUisation erfolgt, sondern die 
Schmelza amorph oder kolloidal eretarrt. Grofie in n ere  
Spannung iet die Folgę, die durch ein AnlafiTerfahrtsn 
gemildert werden mufi.

Erfolgt im Glas unter besonderen Umstanden doch 
KristaUisation, so wird es wolkig und undurchsichtig, eine 
Erscb<anung, die bei alten agyptischen und rómiscban 
Glasem zn beobachten ist. ^

Eisea zeigt im Gegensatz zu anderen Metallen prak- 
tisch keine GefugeTeranderungen bei gewohnlicher Tem
peratur, Einmal besteht es h a u p t s a c h l i c h  aus der 
krijstallinisc-hen, nicht der kolloidalen Phase, sodann unter- 
liegt es aber auch bei gewohnlicher Temperatur keiner 
Anlafiwirkung.

K r i s t a l l i s a t i o n s T o r g a n g .
Die Wirkungen einer mechanischen oder einer 

Warmebehandlung Ton Metallen kann man m it Yor- 
gang«Hi bei der Abkuhlung einer heifi gesattagten Salz- 
losung Yergleicben. Zunachst gelangen nur ^nzelne Salz- 
molekiile zur Abscheidung, die aber bei Beruhrung und 
Aneinanderhaften Kristallkeme bilden. Bewegung hat 
demnaeh ebenso wie schnelle Abkuhlung die Bildung 
rieler Keime, also rieler kleinen Kristalle zur Folgę. 
Grofie K nstalle konnen bei sehr langsamer Abkuhlung in 
erschutterungsfrei aufgestellfcen Behaltem erzielt werden. 
K nstalle scheiden sich an den Wandungen. oder vor- 
handenen Fremdkorpern aus. Die Kristalle wachsen 
Boden des Gefafies am schnellsten, ein P.nłmicpTinngamr- 
gang, ahnlich dem in kolloidalen Losungen beobachteten.

K r i s t a l l i s a t i o n  t o n  M e t a l l e n .
Bei Metallen ist die Sache weniger elufach, infolge 

Fehlens des Losungsmittels, ferner infolge der grofien 
\  iskositat- und molekularen Anziehungskraft. Bald bildet 
sich eine harte Schale, so dafi die w śte re  Kristallisation 
unter einem Zwang vor sieh geht. Infolge der hohen 
A iskositat konnen sich aber meistens die T\ n~ 1 i i ̂  <-m 
krafte nieht auswirken, so dafi nur eine Anzahl von 
Kristallen, eingebettet in  die feste Mutterlauge, die so- 
genaante amorphe Phase, entsteht. Diese ist kolloidal, 
wie Name und Eigenschaften anzeigen, und enthalt eine 
Mischung submikroskopischer Kristalle, m it ungeordne- 
ten Zusammenballungen von wahrseheinlich isofropen 
Globnliten, die ein Vorlaufer des kristallinischen Zu- 
standes zu sein scheinen. Wie weit sich dieser Zustand 
des Isokolloids in der Biehtong einer Kristallbildung ver- 
schiebfc, hangt ron der Abkuhlungsgeschwindigkeit ab. 
In  unreinen Metallen spielt die kristallisationsfordemde 
oder -hindemde W irkung der Bestandteile eine Bolle.

Im  % erglęich m it der kristallinischen Phase nimmt 
bei hóheren Temperaturen die Kohasion der amorphen 
Phase wegen der Terhaltnismafiig beweglieheren La-
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gerung ihrer Molekule am meisten ab (sie wird weicher). 
Aus dem gleichen Grundc nimmt bei nicdriger Tem
peratur die Kohasion, also die Hiirte der amorphen Phase 
verhaltnismafiig schneller zu. Gleichgcwicht zwischen 
beiden PI iasen besteht bei dem Punkte gleicher Iiohasion, 
das ist (naeh Zay Jeffries) dio niedrigstc Anlafitempera- 
tur, bei der Rekristallisalion der amorphen Phase erfolgt.

Die amorphe Phase wirkt infolge ihres Weicher- 
werdens bei hoheren Temperaturen wie eine viskose Lij- 
sung, die die sproderen Kristalle uragibt und sie Bpeist, 
da das Metali dem kristallinischen Zustande zustrebt. 
Bei Blei geht spielsweise diese Rekristallisation sehon 
bei Zimmertemperatur vor sich. Grofie Kristalle wacli- 
sen dabei auf Kostcn der kleineren. Unter der Einwir
kung innerer Spannungen kann eine solche Umwandlung 
iiufierst schncll vor sieh gehen.

Alle diese Eeststellungen gelten nur fiir rcine Mc- 
talle. Schon kleine Verunreinigungon, wic sie dio mciśtcn 
Handelsmetalle enthalten, pflegen die Eigenschaften der * 
Metalle ganz erheblich zu veriindorn. Zum Verstańdnis 
dieser Tatsache kann man dic Bccinflussung der I&istalli- 
sation durch Kolloide in wasserigen Losungen betrach- 
ten. Dieso Zusiitzo wirken in der Kegel derartig, daB 
sio entweder das Wachstum der Kristallgruppen uber 
kolloidalo Abmessungen hinaus verhindern (Sehutz- 
kolloide), oder sio bewirken das Entstehen von 
globulitischen oder dendritisehen Kristallanhiiufungem 
(Koagulation). Ais Beispiel dicno das der schónen 
rubinroten kolloidalen Goldlosung, fiir dic organische 
Kolloide ais Yorziigliches Sehutzkolloid wirken, wahrend 
andere Umstiinde (z. B. Ansiiucrn) Koagulation und 
Ausscheidung einer groberen blaucn bis schwarzen Gold- 
suspension zur Folgę haben.

Eino der Bedingungen, dic das Entstehen eines 
feinen Metallgefiiges bewirken, scheint in der Behinde- 
rung der Kristallisation dureh kolloidal gelostc Bci- 
mengungen zu bestehen.

Bezuglich der Bildung chemisclier Verbindungen 
dieser Beimengung mit dem Metali und der mehr oder 
weniger Yollkommencn Loslichkeit oder Mischbarkeit bei- 
der konnen bekanntlich die Ycrscbiedcnsten Fiille vor- 
kommen. Die gelostcn oder dispersen Beimengungen 
konnen tatsachlich Schmelzpunkt und Gcfrierpunkt, 
Viskositiit (innere Beibung), Oberflachenspannung, 
Dampfdruek, Lcitfiibigkeit, Gleidigcwichtsgrenzon allo- 
troper Formen und das Kristallisationsverm6gen der Me- 
talle iindern.

Weitere Beimengungen und iiufiore Einwirkungen, 
wio Warmebehandlung und Bearbeitung, gestalten die ' 
Sachlage so venYickelt, daB allgemeine Gesetze nicht , 
aufgestollt werden konnen, sondern jeder Fali fiir sich 
betrachtet worden mufi. '

In  diesem Sinne besprieht Yerfasser zuniiehst das 
System Zinn-Blei, auch mit einem Antimonzusatz, und 
das System Kupfer-Zink (Messing). Ein Eutektikum, das 
bei sehneller Abkuhiung in sehr feiner Yertcilung beider 
Bestandteile abgeschieden wird, kann durch Warme
behandlung (Koagulationsvorgang) Yergrobert werden. 
Legierungen mit ‘etwa gleichen Meagen beider Bestand- 
teilo neigen zur Bildung grofier Kristalle, also zur 
Sprodigkeit. Ycrdiinnte Losungen und entsprechende Lc- 
gierungen neigen zur Bildung kolloidaler Dispersionen 
und ergeben dio besten Werte in bezug auf Festigkeit 
und Zahigkeit.

E i s e n  u n d  S t a h l .
Von grofier Bedeutung fiir das Verhalten der 

Eisenkolilenstofflegierungen sind die allotropoa Urnwand- 
lungen des Eisens. Reines Eisen zeigt nach der E r- 
starrung wahrend der Abkuhiung eine stark© Wiirme- 
tonung bei etwa 900° (Ar3) und eino schwachere bei 
etwa 780° (Ar«). Man nimmt allgemein ais Tatsache 
an, dafi oberhalb 900° das Eisen ais umnagnetischcs 
Y-Eisen besteht und unterhalb 780° ais magnctisches 
a-Eison in einer anderen Kristallform. Rosonhain glaubt 
nun, dafi zwischen 900 und 780° eine dritte allotrope 
Form, das (3-Eisen, besteht, unmagnetiscli wie Y-Eisen, 
jedoeh in der Kristallform des o-Eisens. Bencdicks da

gegen nimmt an, dafi bei 780° nicht das p-Eisen in 
a-Eisen iibergeht, sondern dafi hier lcdiglich die letzten 
noch bestehenden Y"Eisenteilchen vcrschwinden, dafi es 
also ein allotropes p-Eiscn nicht gibt.

Beiden Anschauungen liefie sich gcreeht werden mit 
der Annahmo, dafi zwischen 900 und 780° ein Allokolloid 
von a-Eisen mit dispersem Y-Eisen besteht, und zwar 
wird die rcgelmafiige Kristallanordnung des iiberwiegen- 
den a-Eisens durch die adsorbierten Y-Eisenteilchen 
untorl)rochen, worauf das Fehlen de3 Magnetismus zu- 
rikkzufuhren ist. Anderseits Yermogen die kolloidal 
adsorbierten Y-Fisenteilchcn in diesem Zustand kein 
Eisenkarbid zu losen. Die Festigkeitszunahmei beim 
Uebergang von P- in a-Eisen ist auf die Bildung des 
Kolloids zuruekzufiihren, und die feine Struktur des 
P-Eisens ist typisch fiir die Kristallisation in Gcgenwart 
eines Kolloids.

Ein Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, der im 
fliissigen Eisen ais Fe3 O gelost ist, scheidct aus der 
fast homogenen festen Losung unterhalb Ar3 die <x-Y-Dis- 
persion (|3-Eisen) ab, aus der unterhalb Ar2 das a-Eisen 
yollig austritt. Bei weiterer Abkiihlung nimmt die.Menge 
der a-Eisenkristallc zu, und unterhalb ArŁ wandelt sieh 
dio festo Losung in das Eutektikum Perlit. Diese letzterc 
Umwandlung scheint das Ende eines Sorptionskomplexes, 
Y-Eisen und Eisenkarbid, zu sein, wobei Y" i11 a-Eison 
iibergeht und Eisenkarbid fiir sich selbst Aggregationen 
bildet. In  diesem Sorptionskomplcx fiilirt das Eisen
karbid mit zunehmendcm Kohlenstoffgehalt des Metalls 
zunelimendo Mengen des mctastabilcn Y-Eisens durcli den 
sogenanntcn P-Eisenbereich bis zum eutektischon Punkte. 
Der doppelten Umwandlung bei diesem Punkte cntspricht 
dio freiwerdende Warmemenge. Silizium, Mangaę und 
andere Ycriindern die Lage des eutoktisehea Pijnktes 
entsprechcnd der leichten Yeriinderung kolloidaler 
Systcme durch Beimengungen.

Abgeschreckte Stiihle sind hinsiclitlieh ihres Auf- 
baues und ihrer Eigenschaften vollig versehieden von 
langsam abgekuhlten. Folgende Formen der Eisenkarbid- 
dispersiohen werden untcrschieden:

Aus t en i t ,  die anseheinend strukturlose feste Losung;
Ma r t e n s i t ,  die erste Aggrcgationsstufe der festen 

Losung, der harteste Bestandteil geharteter Stahle, 
vorwiegond nadelig;

T ro o s t i t ,  nach Bencdicks die kolloidalo feste Losung, 
eine Zwisehenstufc zwischen der wahroa festen 
Losung, Mai-tensit, und dem Ergebnis der 
Koagulation, Perlit;

So r b i t ,  dio aufierst feine Abart des Perlits;
P e r l i t ,  wie schon angegeben.
(Hardenit stellt eine A rt strukturlosen Martensits dar.)

Angenommen, dafi im Austenit das Eisenkarbid 
tatsachlich inoletalardispers vorhandcri ist, was Vf. 
zweifelhaft erschcint, Yor allem nach beginnender E r- 
starrung, so miissen von den iibrigen Gliedern der Eisen- 
Eisenkarbiddispersion Martensit und Troostit ais inner
halb des kolloidalen Dispersionsgebietes angesehen wer
den, wahrend Sorbit und Perlit Koagulationcn darstellein. 
Eisenkarbid ist in diesen Systemen disperse Phase, Eisen 
das Dispersionsmittel.

Ein weiterer Unistand spricht fiir die kolloidale 
Natur des Eisenkarbids in gehartetem Stahl. Wahrend 
es durch geeignete Losungsmittel aus angclasSenem oder 
langsam erkaltetem Stahl isoliert werden kann, ist das 
bei abgeschreckten Stahlen nicht moglich. Yielmehr bil- 
den sich komplizierte Kohlenwasserstoffgemische. Vf. 
fiilirt die Verschiedenartigkoit der gebildeten Koh- 
lenwasserstoffe auf die Yerschiedene Grćifienordnung 
der dispersen Eisenkarbidteilchen zuriick und weist an 
einer Reihe Yon Beispielen die grofie Reaktionsfahigkeit 
kolloidaldisperser Teilchen nach.

Die Tatsache, dafi Austenit zwar harter ais Perlit, 
aber weicher ais Martensit ist, zeigt, dafi es einen Ilohe- 
punkt kolloidaler Eigenschaften geben kann, die dann 
sowohl bei steigender wie auch fallcnder Dispersitat ab- 
nehmen. Eine iihnliche Erseheinung zeigt sich darin, dafi 
die Harto Yon Kohlenstoffstiihlen bis zu einem Gehalt

XX 94



698 Stahl und Eisen. Vm8ckau. 41. Jahrg. Nr. 20.

von 0,7 o/o C sunimmt, dann aber bis etwa 1,18 o/0 C 
konstant bleibt.

f. ist der Ansicht, dafi es einen eigentlichen 
amorphen Zustand der Metalle nicht gibt, daG vielmehr 
u ij amorphe Phase au3 Molekiiłgruppen besteht, von 
denen viele ultramikroskopische Kristalle bilden, und daG 
die spezifisehen Eigenschaften dieser Phase uur der 
kolloidalen Grofienordnung der Teilchen zuzusehreiben 
sind. E r weist darauf hin, dali selbst die amikrosko- 
piselien Teilchen einer kolloidalen Goldlosung kristalli- 
niseh sind, wie sich mit dem Rontgenstrahlenspektroskop 
naehweisen laBt. Fiir eine ganze Reihe besonderer Ei^en- 
schaften der Metallo wird sich ans der Annahme°des 
\  orliegens kolloidaler Zustande eine Erklarung ergeben.

An dem Meinungsaustauseh iiber die Arbeit 
J . Alesanders hat sieh eine Reihe von Forsehern be- 
teiligt, die in yielen Punkten dem Verfasscr zustimmen.

F. D. Merica weist darauf hin, dafi neben dor 
Untersuchung physikalisehcr Eigenschaften, der elek
trischen und der Warmcleitfahigkeit und der Warme- 
ausdehnung, die Anwendung des Rontgenstrahlenspektro- 
meters geeignet sein durfte, weitere wichtige Aufschliisse 
iiber den Aufbau der Metalle zu geben.

E. E. Thum ist der Ansicht, daB von Bedeutung fur 
die Unschadlichmachung sehr fein verteilter Yerunrcini- 
gungen in  iletallen, die in  gestreektem Materiał die ge- 
ringo Vi iderstandsfiihigkeit in  der Querrichtung verur- 
sachen, die koagulierende Wirkung gewiaser Zusatze sei.i 
durfte, und daii moglieherweise die sogenanate Des- 
oxydation im Eisen weniger auf einer chemisehen Re- 
aktion ais auf Koagrulation der Yerunreinigungen beruht.

ęhatelier macht darauf aufmerksam, dafi 
Yerfasser bei seinen Betraehtungen iiber die phy
sikalischen Eigenschaften von iletallen in feinster Ve’r- 
teilung die gewaltig gestdgerten Oberfliichenkrufte bei 
dieser Yerteilung aufier acht lafit.

C. Benedieks erwahnt, dafi fruher allgemein die 
Eisen-Nickełlegierungen ais homoger.e feste Losuno-en 
angesehen wurden, wahrend es sich nach seinen Fest- 
stellungen um ein kolloidales System handelt. Jedoch 
warnt er daror, bei der Anwendung kolloidaler An- 
schauungen iiber das Ziel hinauszuschiefien. Gerin^e Yer- 
unreirugungen in  Metallen wirken eben am erhcbfichsten 
auf die physikalischen Eigenschaften ein, nicht ia  
kolloidaler Dispersion, sondern in  molekularer Losun<* 
JNach seiner Ansicht ist Austenit sowohl wie der iiufierst 
harte Martensit wirkliche feste Losung, ersterer in 
T-Eisen, letzterer aber in o-Eisen. Das kolloidale System 
iroostit kann wohl harter sein ais das Koagulations- 
ergebnis (Perlit), jedoch ist es weieher ais die ent- 
sprechende feste Losung (M artensit).

~ r '5 n3 H. Meyer. 

Ueber die Losliehkeit des Graphits in gesehmolzenem Eisen.
D urch eine Untersuchung ron R . R  uer und J. B ir en1) 

ist die Ljslichkeit von G raphit in gesehmolzenem uber- 
eutektischem Eisen bis zu etwa 12 % C bostimmt worden 
Die \  ersuche wurden bis 1500° d:-rart durchgefuhrt, daB 
geschmolzenes Eisen m it iiberschiissigem Graphit bis zur 
Sattigung erhitzt und durch EingieBen in Metallkokillen 
abgeschreckt wurde. Bei hoheren Temperaturen wurde 
die Schmelzung in GefaBen aus Kohle durchgefuhrt 
auBerdem wurde hierbei von einem G raphitzusatz ab
gesehen, da bef hohen Tem peraturen das m it Kohlenstoff 
gesattigte Eisen sehr zahfliissig is t und in diesem Zu- 
stande leicht G raphitblattchen festhalt. Vergleichende 
\  ersuche zeigten, daB bei Yerwendung ron Kohletiegeln 
die Resultate durch Weglassen des Graphitzusatzes nicht 
bcemtrachtigt wurden. Ais Eisen wurdeschwedisches Holz- 
^ en" r °„heisen m it 3’8 %  C’ ° ’0 6 %  Si, 0 ,0 0 %  Mn,
0 ,0 - /0 S und 0,06 %  P, ais G raphit solcher von Merck 
m it 0 ,18%  Gluhriickjtand verwendet. Bi i 1700° wurde 
die Temperatur auf thermoelektrischem, bei hoheren 
ilitzegraden auf optischem Wege gemessen. Die Tempe- 
raturen  wurden stets etwa eine Yiertelstunde konstant

gehalten, wobei dio Schmelze um geriihrt wurde. Zur 
Vcrmeidung von Oxydation wurden ncutrale Gase, wie 
beispiclswei.se Stickstoff, iiber die Schmelze geleitet’.

Das Ergebnis der Yersuche is t in der Abb 1 durch 
die K urve CT)' dargestellt. Die durch Kreuze bezeich- 
neten Versuchspunkte entsprechen den m it Hilfe der 
thermoelektrischen TemperaturmeBmethode, ' die mit 
Kreisen bezeichneten den m it Hilfe der optischcn Tempe- 
raturmeBmethode bestimmten W erten. Das Graphit-
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eutektikum, dessen Kristallisationstem peratur bei 1152° 
icgt, weist 4,25 % C, das Zementiteutektikum, dessen

w ,?  <a^ Sn /^ nSt<;mp^ atUr bei 11450 lle8t > einen solchen■MU /0 C auf, wahrend dieser W ert bisher zu 4,20 % 
angenommen wurde. Bis etwa 1700° verlauft die Kurve 
annahernd linear, um sodann naeh der Abszissenachse 
mn abzubiegen, und zwar um so starker, ie hoher die 
iem pera tu r ist.

Die metallographisehe Untersuchung der erkalteten 
i'-i.enkorper, dereń Gewicht etwa 20 g betrug, zeigte 
'eine Kristallarten auEer Graphit, Zementit und Austenit 
bzw. dessen Zerfallprodukte. R Jjvrrer

Versnche uber die Beanspruchnngen In den Laschen 
eines gestoBenen Flaeheisens bei Veiwendung 

zylindriseher Bolzen.
Nach einer gcschichtlichen Einleitung, welche dic 

Arbeiten des deutsehen Eisenbauverbandes betrifft, steilt 
der Yerfasser des Aufsatzes, fl^S n g . Cl. F in d e is e n ') ,  
folgende Fragen: Wie gestałtet sich der Yerlauf der 
ubergeleiteten K rafte in den Laschen, und wie beteiligen 
sich die einzelnen Elemente, die die ^^erbindung zwi- 
schen h lach eisen und Laschen herstellen. an der Kraft- 
uberleitung. Ais Yersuehskorper dienten zwei Flach- 
eisen von 10 mm Dicke nnd 116 mm Breite, dio durch 
zwei gleich breite Laschen von je  7 mm Dicke yerbunden 
waren unter Yerwendung genau eingepafiter schweifi- 
eiserner Bolzen von 24 mm  Durchmesser, die in ver- 
scl.11 edener Zahl bis zu '  ier liintereinander auf jeder 
beite des Stofies — und Teilung angeordnet waren. Bol
zen (ohne Kopfe) wurden yerwendet, um Gleitwiderstand 
auszusehheCen. Die erlangten Ergebnisse durfen also 
aut -Sietyerbindungen nicht ubertragen werden, bei 

eJ1 • V- le^ viderstand unbedingte Voraussetzung ist, 
soli bel Kraftwechsel nieht Losschlagen erfolgen.

Lrm ittelt wurde die Grofie der Langsdehnung in 
den -Ufchen, nm aus ihnen unter Voraussetzung von 
Froporfaonahtat zwischen Delinung und Spannung und 
unter Emfuhrung der durch besondere Yersuche be- 
sumniten Dehnungszahl auf die Grofie der in der Langs- 
nchtung ubertragenen Spannung zn schlieBcn. Die

f- anorK- und aligem. Chemie 1920, 0. Okt.,
w. 96/112,

Forsehungshefte auf dem Gebiet des Ingenieur- 
wesens, K eft 229. \e r lag  des Yereins deutscher In - 
gemeure, Berhu 1920.
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Mcssungen erfolgtcn unter Verwcndung eines besonders 
gebauten Feinmeflgeratcs fiir kleine Meflliingen, desson 
Bau und Wirkungsweise mit groBor Sorgfalt beschrieben 
werden. Es ist ein Spiegelapparat m it Hcbcliibersotzung. 
Flacheisen und Laschen bestehen aus gutom FluBeisen, 
die Bolzen aus SchweiBeisen.

Bei der Berechnung der beim Versueh zu erwarten- 
den Beanspruchungen wurde angonommen, daB die Zug- 
spannung sich gleichmiiBig iiber die Breite des Flach- 
eisens und der Laschen, die Schubspannung und der 
Lochwanddruck sich gleichmaBig iiber den Durchmesser 
yerteilcn, was naturlich nicht zutrifft. Zur Abscheidung 
der blcibcnden Formanderungen ist das von Bach einge- 
fiihrto Belastungswcchsolverfahren angewendet worden. 
Sobald auf jeder Seitc des StoBes mehr ais oin Bolzen 
yerwendet wurde, traten Verbiegungen im Stab auf, die 
dio Gcnauigkeit dor Messungen beeintriichtigten.

Aus den Ergebnissen wird festgestellt, daB der 
Kraftatrom in don Laschen an jedem Bolzen ZufluB 
erhalt und daher stufenformig, jedoch stetig anwachst. 
Je groBcr die Bolzenteilung ist, desto eher findet ein 
Ausgieich des Kraftstromes iiber die gesamte Laschen- 
breite statt. In  der Mitto dds Feldes haben die Deli- 
nungen iiber dic ganze Stabbreite naliezu die gleiche 
Grofie, nur in  den an don Stabrandern gelegenen Liings- 
fasern iiberwiegen sie etwas. Um iiber die Verhiiltnissc 
ein klares Bild zu erhalten, „muBte man auBer in der 
Langsrielitung auch noch in der dazu rechtwinkligen 
ltichtung die Dehnungen bestimmen", was nicht ge- 
schehen konnte. Iliernach ergeben dio Messungen ein 
anschauliches, allerdings noch der Ergiinzung bediirftigcs 
Bild uber den Verlauf der Liingsdehnungen und damit 
in gewissem, je nach den Yerhaltnissen mehr oder we
niger beschrśinktem Grade aueh iiber die Langsspan- 
nungen.

Sodann werden die Spannungserhohiingen an den 
Lochrandern erortert, die in den letzten Jahren wieder- 
holt Gegenstand der Untersuchung gewesen sind, so daB 
ein weiteres Eingehen hier untorbleiben kann.

Dio Bemerkung des Verfassers auf S. 38, bei Be- 
reehnung von Nictverbindungeai werde allgomein ange- 
nommen, daB sich siimtliche Nieten an der Kraftiiber- 
tragung gleichmaBig beteiligen, bedarf der Richtig- 
stellung. Bei Dampfkesselnietungen ist es seit Jahr- 
zehnten iiblich, der aus einfachen Ueberlegungen der 
Festigkeitslehre hcrvorgclienden UngleichmaBigkeit dieser 
Beteiligung — eino Folgę der E!astizitiit der verbundenen 
Stiicko — dadureh Rechnung zu tragen, daB bei mehr- 
reihigen Nictungen dio durchschnittliche Belastung klei
ner gewiihlt wird.

Zu beachten wiiro ferner bei der weiteren Ycr- 
wertung der Ergebnisse, daB die zylindrischen Bolzen bei 
der Kraftiibertragung yerhaltnismafiig hohe Biegungs- 
beanspruchung erfahren, und zwar in anderer Weise, ais 
es bei durch Kopfe abgestiitzten Nietsehaften der Fali ist.

Diese Demerkungen sind auch bei der Uebertiagung 
der sehr lehrreichen Ermittlungen der ycrhaltnismiiBigcn 
Beteiligung der einzelnen Bolzen an der Kraftuber- 
tragung — bei einer Teilung von 90 mm wurde der 
iiufierste von vier Bolzen mit 30,4o/o, bei einer Teilung 
von 140 mm m it 42 0/4 und bei einem um 560 mm vor- 
geschobenen Bolzen mit 47,7 0/0 der Stabkraft belastet 
im Auge zu belialten. R- Baumann.

Warmestelle des Vereins deutscher Eisenhiittenleute.

Die M i 11 e i 1 u n g  22 der Warmestelle ist er- 
scliienen. Sie enthalt die Niedersclirift iibor die Mifc- 
gliederversammlung am 3. Marz 1921 in Dusseldorf. 
Gehalten wurden foigende in der Mitteilung behandeltc 
Yortriige und Berichte: Oberingenieur W o y m a n n , 
Dortmund: Versuche mit yerschiedenen Brenncrn fiir 
Ilochofengas zur Belieizung von Kesseln und Cowpern 
und Yergleich einer amerikanischen Einriehtung zur Ro- 
gulierung der Verbrennungsluft. Oberingenieur M eyer, 
Dusseldorf: Warmcstatistik. 2 r.'3ng. R u mme l ,  Dussel
dorf : Die Entwicklung der Warmestelle Dusseldorf.

Deutsche Industrle-Normen.
Der Normenausschufi der deutschon Industrie ver- 

(iffcntlicht foigende Normblattcntwiirfo.
In H eft 14 seiner „Mitt«ilungen“ (H eft 14 der 

Zeitschrift „Der B etrieb"):
E 545 (Entwurf 1) Formstiickc fiir Abflnfirohre.

AuBerdem ais Yo r t a  a d s y o r 1 ago 11 dio Blatto:-: 
DI-Norm 138 Bolirungen, Nuten und Mitnehmer fiir 

Friiser, Reibalilcn und Senker,
DI-Norm 351 Handgcwindebohrer fiir Whitwortli-Ge- 

winde mit Spitzonspiel nach Dl-Norm 12, 
DI-Norm 352 Ilandgewlndebohrcr fiir metrisches Ge- 

windo nach DI-Normen 13 und 14, 
DI-Norm 353 Ilandgewindcbohrcr fiir Rohrgcwindo 

nach DI-Norm 260,
DI-Norm 354 Mutter-Gewindebohrer mit kurzem Schaft 

fiir Whitworth-Gewinde mit Spitzonspiel 
nach DI-Norm 12,

DI-Norm 355 Mutter-Gewindebohrer m it kurzem Schaft 
fiir metrisches Gewindo nach DI-Normen 
13 und 14,

DI-Norm 356 Mutter-Gewindebohrer mit langem Schaft 
fiir Whitworth-Gewinde mit Spitzenspiel 
nach DI-Norm 12,

DI-Norm 357 Mutter-Gewindebohrer mit langem Schaft 
fiir metrisches Gewinde nach DI-Nornicn 
13 und 14,

DI-Norm 358 Schneideisen-Gcwindebohrer fiir Whit-
worth-Gewindo mit Spitzonspiel nach DI- 
Norm 12,

DI-Norm 359 Schneideisen-Gewindcbohrer fiir metri-
sclies Gewinde nach DI-Normen 13 und 14, 

DI-Norm 360 Schneideiscn-Gewindebohrcr fiir Rolirge- 
winde nacli DI-Norm 2G0,

DI-Norm 361 Ilandbacken-Gewindebohrer fiir Whit-
worth-Gewinde mit Spitzenspiel naeh DI- 
Norm 12,

DI-Norm 362 Ilandbacken-Gewindebohrer fiir metri-
sches Gewinde nach DI-Normen 13 und 14, 

DI-Nonn 363 Ilandbacken-Gewindebohrer fiir Kohrge- 
winde nach DI-Norm 260,

DI-Norm 510 Masehinenbacken - Gewindebohrer fiir 
Whitworth-Gewinde mit Spitzenspiel nach 
DI-Norm 12,

DI-Norm 511 Maschinenbacken-Gewindebohrcr fiir me
trisches Gewinde nach DI-Normen 13 und
14,

DI-Norm 512 Maschinenbackcn-GcwindebohrerfurR„hr- 
gcwinde nach DI-Norm 260, 
gewinde nach DI-Norm 260.

In  H eft 15 seiner „Mittcilungen“ (H eft 15 der Zcit- 
sehrift „Der Betrieb11):
E 223 (Entwurf 1) Rundę, geschlitzte Schncideisen.
E 224 (Entwurf 1) Schncidcisenkapseln.
E 225 (Entwurf 1) Sohneideisenlialter fiir rundo, ge

schlitzte Schncideisen mit Kapsel.

AuBerdem ais Yorstandsyorlagen die Blatter:
DI-Norin 226 Mefizapfen,
DI-Norm 227 Einsteckgriffe,
DI-Norm 305 Normallehrdorne, Normallehrringe, 
DI-Norm 306 Grcnzlehrdorne,
DI-Norm 307 Mefischeibcn mit Griff, 3 bis 10 mm 

Durchmesser,
DI-Norin 308 Mefischeibcn, MeBscheibengriffe, 10 bis 

100 mm Durchmesser,
DI-Norm 309 Kugelendmassc.

Abdrucke der Entwurfe mit Erliiuterungen sind von 
der Geschaftsstelle des Normenausschusses der Deutschen 
Industrie, Berlin NW 7, Sommerstr. 4 a, zu beziehen, bei 
der auch die Einwiindc bis 15. Juni bzw. I. Juli 1921 be- 
kanntgegeben werden konnen.

Bei den Yorstandsyorlagen handelt es sich um die 
Fassung der Blatter, wie sio dem Vorstand zur Genehmi- 
gung unterbreitet werden.

*
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AuBerdem wird in H eft 15 ein Yorschlag „"Die Glie- 
derung der DI-Normen“ zur Erortcrung gestellt. In  
Anbetraeht der Wiehtigkeit dieser Frage werdon die In - 
dustriekreise um Bekanntgabo Ihrer Stellungnahnie bis 
zum 1. Juni 1921 gebeten. Ferner erseheint noeh ein 
Bericht iiber Bronzen nebst einer, dio Gliederung der 
Bronzen zeigenden Tabolle, die spater ebenfalls ais Norm- 
blatt veri>ffentliclit wird.

Neuere Forschungen iiber Kerbwirkung, insbesondere 
auł optisehera Wege.

In  dem in H eft 18 unserer Zeitschrift erscliienenen 
SehluB der obigen Arbeit von E. Heyn ist auf S. 613 
i a der Gleichung 7 oin smnentstellender Druckfehler ent- 
halten. Es muB in dcm zweiten GJied iiber dom Brach- 
strieli nicht heiBen (g -j-~ k-) cos 2 (3, sondern (g -{- k )2 
cos 2 |3. Ferner ist auf S. 615 rechts, 7. Zoilo von 
unten, zu sotzon sta tt Formel 8 „Formel 9".

Aus Fachyereinen .
Verein deutseher E isen- und Stahl-  

industrieller.
In  den Riiumen des Hotels Adlon zu Borlin Jiiclt ;nn

6. Miii 1921 der G o s a in t  v e r  o i ii d e u t s e h o r  
E i s e n -  u n d  S t  a h 1 i n d u  s t  r  i e 11 e r  seine Jalires- 
mitgliederversammlung ab, zu der aus allen Teilen des 
Reiches die Mitglieder zahlreich erschicnen waren.

Zunachst begriiBtc der Vereinsvorsitzende, Justiz- 
ra t M e y e r ,  Hannoyer, die Erschionenen. Dann ge- 
dachte er der Toton des vcrgangencn Jahres und or- 
wiłhnte dabei die Namcn: Geh. Kommerzionrat G a s te ll ,  
Mainz; Ifommerzienrat U ge, Kaiserslautern; General- 
sekretar S t u m p f ,  Osnabriick.

Dann wurde von der Versammlung dio Absendung 
nachstehender beider Telegramme an den Reiclisprasiden- 
ten, den Reichskanzler, die Minister des AeuBeren und 
Inneren und den Reichswirtschaftsmmister beschlossen: 

Die iiberaus traurige Lage O b o r s o h l e s i e n s  
zeigt, dafi die interalliicrten Besatzungstruppen die 
im Yersailler Yertrag ubernommene Pflicht des 
Schutzos der Bevolkerung nieht erfullon.

Dic Mitgliederversammlung des Vereins deutseher 
Eisen- und Stahlindustricller verlangt daher ganz ent- 
schieden, dafi deutsche Truppen marsehieron, ehe es 
zu spat ist. i

Dio in Berlin tagonde Mitg]iedervcrsammlung des 
\  ereins deutseher Eisen- und Stahlindustrieller wendet 
sieh mit aller Entschiedenheit gegon das Geriicht, dafi 
die deutsche Industrie der Unterzeiehnung des 
n e u e n  U l t i m a t u m s  d e r  E n t e n t e  nicht 
widerspreehe. Die deutschen Eisen- und Stalil- 
industriellen, insbesondere die rheinisch-westfaliselien 
Industrien, wollen lieber alle mit der Besetzung des 
Ruhrgebiets drohenden Lasten und Opfer auf sieh 
nehmen, ais unerfiillbare Bedingungen annehmen, die 
friiher oder spater doch die Besetzung des Ruhrgebiets 
zur Folgo haben wurden.

Genugt doch naeh den neuen. Bedingunsjen dic 
Nichterfuilung irgondcines P unk te , um den Feinden 
fiir weitere ZwangsmaBnahmen wio fiir die Besetzung 
des Ruhrgebiets sogar einen Reehtstitel zu versehaffen.

Aus dem darauf vom \  o r s i t z e n d e n  erstatteten 
B e r i c h t  ist folgendes hervorzuhebcn:

Der \orsitzende wies auf die Schieksalsstundo hin. 
in welcher der Yerniehtungswille der Feinde dureh die 
scheinheilig „Sanktionen" genannten neuen Wiirgfesseln 
auch dem verblendetsten Deutschen klar w*erden miisse. 
Nieht' zur Beseitigung der Kriegssehaden in den femd- 
lichen Landern dienon die Sanktionen; die Wiedergut- 
machungsforderungen sind das Mcsser in der Hand 
unserer Feinde, um jederzeit sinnlos das doutsehe W irt- 
sehaftsleben zur.Ader zu lassen. Aber diese Politik hat 
unseren Gegnern keinen Segen gebraeht. Aueh bei den 
Siegern herrscht Sorge und wirtschaftliche Not. . Die

Eisenerzeugung steht in  Amerika, in England, in Frank- 
reich auf einem lange nicht erlebten Tiefstand. Allein 
die belgische Eisenindustrie straft mit einem starken 
Aufschwung den gehassigen Behauptungen Luge, daB die 
belgisehen Huttenwerke wahrend des Krieges planmafiig 
von uns zerstort worden seien. Die deutsche Eison- 
industric hat sieh dureh zielbewufite Umstellung und 
Anpassung und dank des allmahlieh wieder gesteigerten 
Arbeitswillens allen einengenden Fesseln zum Trotz vor 
dem yolligen Zusammenbruch behauptet. Dennoeh konnen 
unserc Werko infolge der Kohlenabgabo mit nicht mehr 
ais 45 bis 50 o/o ihrer Leistungsfiihigkeit arbeiten, und 
man kennt Deutschlands wirtschaftliche Notlage in 
Frankreieh genau. Trotzdein pflegt die franzosisclie Re- 
gicrung liohnisch auf unseren unerschopfliehcn Reieli- 
tum hinzuweisen, um unglaubliche Zahlungen von ims 
zu erpressen. Frankreichs Streben geht dahin, dic Quel- 
len unserer K raft, die deutschen Kohlengruben, in seine 
Hand zu bringen und damit das deutsche Wirtscliafts- 
leben mattzusetzen. Zunachst raubte es dio Saargruben, 
dann streckte der franzosisclie Imperialismus ais Trieb- 
feder der polnischen Anspruehe seino gierigo Hand nach 
Oberschlesien aus, das sieli- mit starker Mehrheit fiir daa 
ungeteilte Verbleibon beim jMuttcrlande ausgesprochen 
hat. Man will uns einen Teil Oberschlesiens entreiBen 
abor der obersclilesischo Kohlen- und Eisenbezirk ist'ein 
einheitliches Wirtsehaftsgebiot, das sich nicht teilen und 
trennen laBt, Oberschlesien ist deutsch und muG un- 
gemindert beim Reieho bleiben. Konnen die polnischen 
Banden, dio jetzt dio LosrciBung m it Gewalt lierbei- 
fiihren wollen, von den Besatzungstruppen nicht verjagt 
werden, so muB der Deutsche selbst sich mit gewaffneter 
Hand ihrer erwehren. Zur Vollendung der franzosischen 
imperialistischen Pliijie soli nun auch nach den groBen 
Kohlenhafen Ruhrort und Duisburg das Ruhrgebiet unter 
franzosisclie Ilerrschaft kommen und fiir Frankreieh aus- 
gebeutet werden. Dio Kohle ist eines der starksten wirt- 
schaftliclion Bindeglieder fiir Deutsehland; im Wcsten, 
im Siidwosten und im Osten der Wurzoln seiner Kraft 
beraubt, ware der deutsche Eichbaum zum Verdorren 
verurtcilt. Es scheint, ais ob dem deutschen Volke be- 
stimmt sei, daB nur in Zeiten tiefster Erniodrigung seine 
gewaitigen Kriifte sich voll entfalten. „Nimmer wird das 
Reich zerstort, wenn ihr einig seid und treu!“ Treu- 
deutsch is t (las Saargebiet geblieben, treudeutsch muB 
auch Oberschlosien und das besetzte Gebiet am Rhein 
und an der Ruhr bleiben. Der Redner schloB, indem ier 
auf die Notwendigkeit hinwies, die wirtśchaftlichen 
Bandę zwischen besetztem und unbesetztem Gebiet noch ’ 
inniger, noeh unlosbarer zu kniipfen; hier offnet sich ein 
weites Feld der Tatigkeit fiir den Yerein ais Bindeglied 
der. gesamten eisenschaffenden und -verarbeitenden In
dustrie in Nord und Siid und Ost und West unseres 
Yaterlandes. i

Nach Erledigung der reiu gcschaff.iclien Angelegcai- 
heiten des Vereins liielt sein Gesehiiftsfuhrer, Dr.
R  e i c h e r  t ,  M. d. R., einen Vortrag iiber

die wirtschaflspolltische Lage.
Der Redner wies nach, wie dureli die Revolution und 

don dadurch beeinfluBten ungliiekseligen Yersailler Yer
trag dio Notlage der Eisenindustrie herbeigefiihrt worden 
ist. Die alte Einheit der Eisenindustrie ist zersclilagen. 
Mit dem Raub Lothringejis, der Fluclit Luxemburgs aus 
dom Zollverein und der einstweiligen Abtretung das Saar- 
gebiets hat Deutscbland 40 o/o seiner Hochofenwerke und
30 o/o seiner Stalli- und Walzwerke verlorcn. Infolge- 
dessen zerfielen die meisten ehemals so starken Orgajii- 
sationen der Eisenindustrie. Besonders sehlimm ist, daB 
mit Lothringen 75o/o der deutschen Erzgrundlage ver- 
loren gingon, und die Abhangigkeit vom auslandisclien 
Eisenerz wuchs. Dio Eisenindustrie hat aus dor Kriegs- 
und Revolutionszeit mehr Wunden ais andere W irt- 
schaftszweige dayongetragen. Aueh dureh dio T a r i f -  
p o l i t i k  d e r  R e i c h s e i s e n b a h n e n  ist die ■ 
Eisenindustrie vor anderen Wirtschaftszweigon erlieblich 
voraus belastet. Ungeaelitet der schwierigen Lage werden 
in der Oeffehtliehkeit immer wieder unbegrundete Yor-
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wiirfo iiber die P r e i s -  u n d  D i v i d o n d o n -  
p o l i t i k  erhoben. Es w ird zu lcioht ubersehen, wio 
sehr duroh dio Yerkiirzung der Arbeitszeit, die Zerriit- 
tung der Disżiplin infolge der Reyolution, durch dio 
zahlreiehen Strciks und Verkehrsstorungen die Eisrai- 
wirtscliaft gelitten  h a t. Der Achtstundegtag ist kein© 
erfreuliche E rrungensclm ft dor Reyolution, sondom einer 
der sehlimnisten V erteuerungs- und Vcrclendungsgrunde. 
Ein W iederaufbau, ja  selbst boschcidene W icdergut- 
maehungsleistungon sind im Falle der Beibehaltung des 
Achtstundentages unnioglich. Das sollton sich dicjonigen 
gesagt sein lassen, dio ih re  Bereitwilligkeit zur \\ ieder- 
gutmaehung n icht oft genug betonon konnen. F iir vielc 
Berufe von Schw erarbcitorn mufi selbstvcrstandlicli der 
Achtstundentng erhalten werden, aber dio unterschieds- 
loso Durchfiihrung fu r samtlieho Arbeitnehmerkreise ist 
in einer Zeit, die, wonn uberhaupt, nu r durch A rbeit 
gesunden leann, von den schlimmsten wirtschaftlichepi 
Folgęn. Denn der Preisabbau is t vor allen Dingen von 
der” W erksleitung und der Lohnentwicklung abhangig. 
Seit einem Jah re  h a t dio Eisenindustrie oinen Prcis- 
abbau bis um 50 o/o vorgenommcn, ohne dafi bisher das 
Einkommon dor A rbeiter gckiirzt worden ware. ICom 
Eisenindustrioller sehnt sioh nach dem F r t th ja h rv e r-  
gangenen Jahres zuriick, ais sich bei dor wilden !Nach- 
frage und den Vcrdienstmoglichkciten auf dem Aus- 
landsmarkt infolge des Valutastandcs die Selbstkoston in 
folge der ins M arelienhafte gestiegonen E rz- und Schrott- 
preise und dor zahlreiehen Arbeitsstorungen uberhaupt 
nicht m ehr berechnen lieften. Diese Scheinkonjunktur is  
langst voriiber. Sio fand ihren  Niederschiag in Sehern- 
dividendon, dio im Yergleich zu den Friedensgolddividon- 
den nu r einen Bruchteil des Kaufwortes darstellten. 
Wenn trotzdem  im  Z eitalter der Papierscheine mmior 
wieder das Miirchen vom Geldsegon der Industriegewinnc 
verbroitet w ird, so bedoutet das nur W asser aut die 
Miihlen der Verbandspolitik. Uebrigens mufi die Eisen
industrie nach wie vor die Verantwortung iiber dio \ \ u  
kung de r Preispolitik  des Eisenwirtschaftsbundes ab- 
lelmen Bevór dieser sogenannte Selbstyerwaltungskoipei 
geschaffen worden ist, ha tte  die Eisenindustrie aus 
eigenem Antrieb eine freiwilligo Arbeitsgemomschaft nu t 
Hiindlern und Verbrauchern unter Heranziehung von 
Arbeitnehmern ins Lebon gerufon, da sio sich der \ er- 
antw ortung der Preispolitik  bewufit war. Durę i (lc  
dem W issel-M ollendorfsehen Gedanken der gebundenen 
P lanw irtschaft entsprungone Organiśation des E isenw irt- 
schaftsbundos verlor die Eisenindustrie ihre Selbstbe- 
stimmung. D ie Voraussage der Eisenindustriellon ist ein- 
getroffen: D er Eisenw irtschaftsbund ist uberfiussig, donn 
die rucklaufigeW eltw irtschaftslage h a t dcmEisenhamstoin 
und der P reistreibcrei ein Endo gomaclit. Dio E rfah run- 
gen, die man bei dem Eisenwirtschaftsbund ^mi er 
Parlam entarisierung einer W irtschaftsorganisa locn ge- 
m acht ha t, sind n icht derart, daB m an an den \om  
Heichswirtschaftsministerium  geplanten Ausbau gehon 
darf. Auch die Verwendung von Selbstverwaltungskoi- 
pern zu S teuertriigern der W irtschaftszweigo ist un 
durchfiihrbar. M an mufi .wieder zu besseren Form en der 
W irtschaftsorganisation kommen, wie sie in  den on 
ventionen, K artellen  und Syndikaten entstanden sm . 
Aufienseiter und Ausland, aber auch die^Gegner*c a  
innerhalb dieser Verbande sorgt schon dafiir, da •> im 
K am pf um den Preis der Yerbraucher n icht zu kurz 
kommt, und dafi keine Monopolgcbilde entstehen. Die 
K artelle w aren friiher die wertyollsten Stiitzen der cm 
zeinen Industriezweigo wie die wichtigston 1 foi er c er 
ganzen W irtsehaftsordnung. Sie yerhinderten eine un- 
sinnige K apitałvernichtung, wie es bei vollig J C1C”| 
W ettbewerb der F a li ist, erhielten dio Steucrkra ■ un 
erleiehterten den technischen F ortschritt. A or 
derten sie die Gleichmiifiigkcit in E rzeugungund  Absatz 
zugunsten der liefernden und der yerarbcitcn en n 
dustrie.

Yaluta- und Eisonbalinfrachtenstand, der jotzigo 
S tand der Werksleitung, der Lohnhohe und Steuerlasten, 
vor allom aber dic grenzenlosen Reparationsfordorungen 
des Feindbundes eroffnon leider keinerlei Aussicht auf 
eine Beruhigung und Erholung unseror W irtsehaft. Die 
Eisenindustriellen, so betonto Redner zum Schlusso, ver- 
weison auf Bismarck, der den Hafl des Krieges durch 
mafiyollo Entschadigungen zum Yergessen zu bringen 
suchte, und sie bestreiten dem Vielverband das Recht, 
sieli auf den Goist des F rank fu rte r Friodens zu be- 
rufen. Dio Eisenindustriellen weisen ferner cinmutig 
den Bruch des Versailler Vertrags zuruck, den dio Feindo 
mit ihren Gowalttaton, den sogenanntcn „Sanktionen“ , 
yerschuldet haben. Die Beschlagnahmo der Ausfuhrwerto 
ist ein Verstofi gegen allo das Privateigentum  in  Scliutz 
nehmendon Bestimmungen des Voikcrrechts. Dio Rhein- 
zollinie ist ein unerhorter A ngriff auf die E inheit der 
deutsehen W irtsehaft. Angesichts dieser Ersohwerungen 
der Ausfuhr und des W irtsehaftsverkehrs im  Innern  ver- 
lan,reti dio Eisenindustriellen sofortigo Erleichterungen. 
Die Ausfuhrabgabe ist ganzlioh und die Ausfuhriibcr- 
wachung grofitenteils unhaltbar geworden. In  ihren bis- 
herigen Angeboten ist dio deutsehe Regierung bereits 
weit uber die Leistungsfahigkeit der deutsehen Beyolke- 
rung und Yolkswirtschaft hinausgegangen. Es is t wohl 
moglich, mełir zu yersprechen, aber unnioglich, so n e l  
zu hal ten.

Zum Schlufi sprach Steuersyndikus B e u c k iiber

die neuere Entwicklung de3 Steuerrechts,

insbesondere der Bowertungs- iftid Abschreibungsfragon. 
Ausgeliend yon einer Darstellung des heute geltenden 
direkten Steuerrechts bdiandelto dor Yortragendc dio 
durch die Noyeile zum Einkommenstouergesetz gesehaite- 
nen Reciitsanderungen und wies insbesondere, au l dio 
wirtschaftliche Bedeutung der neuen 59 und 59a des 
Gesetzes hin, wonach dic Rucklagen fiir den K łem - 
wohnungsbau und fiir Ersatzbeschaffungen m  go>vissom 
Umfange steuerfrei sind. Die Industrie  musso n icht nur 
yerlangen, bei der Fest^etzung der yom Eeichsfinanz- 
m inister zu erlassenden R ichtlinion uber dio Ausfulirung 
d i o s o r  , Bestimmungen gohort zu werden, sondern den ln -  
dustrieyorschlagon sei auch nacli Jlogiiciikeit Kochnung 
zu tnigen. Desgleichen yerlangto ■ der Vortragendo eino 
iihnliehe Yergunstigung fu r dio juristischen Personen, 
wenn er aueh anerkannte, daft diese durch die kurjKjr-
s e h a f ts s te u e r l ie h e n  B c ro c im u n g sb e s tim m u n g o n  m  d e r  l i d -
duno* von Riieklagen schon je tz t ziemlicli freio l ia n a
hatten. Zum K a p  i t  a  1 e r  t  r  a g  s s t  e u e r  g  o s  e t  z
bestritt Redner die Auffassung des Rcichsfinanz.mnisters 
uber dic K apitalertragssteuerpfhcht der E m kunfte aus 
der stillen Beteiligung und uber dio Steuorpthcht der 
Kontokorrentzinscn vom Abschlufttage an, indem er zur 
letzten Frage die Auffassung entwickelte, Kontokorrcmt- 
zinsen seien „gcsetzliehe" Zinsen auf Grund des j  353 
HGB und deshalb erst seehs Monate nacli Fdlligkeit 
steuerpfiichtig. Zum L a n d ę r B t e u o r g ^ o t e ^  
kiimpfte der Vortragende die schon je tz t alląntl.alben 
bemerkbare Ueberspannung der kommunalen Geworbe- 
steuer und forderto eine alsbaldige gesetzliche Regciung.

Der zweite Teil des Vortragos behandelte die Ab- 
sehreibungs- und Bewertungsfrage dio B edner ais den 
Kernpunkt der ganzen Steuerveraniagung darstcllte. Dic 
B e w c rtu n g s y o rs c h r if te n  e n tw ic k o lto  e r an H and  der Aus- 
schuC- und Yollyerhandłungen des Reiehstages und vor- 
t r a t  die Auffassung, daC der sogenannte eiserno B es^nd  
o-emafi $ 139 Abs. 2 RAbgO. z u .b e w c r te n  sei; Bedner 
wic« jedoch darauf hin, daB diese Frago gegenwartig 
noch ais stre itig  bezeichnet werden musse.

Zum SchluB seines Yortrages m achte R edner beacht- 
liche Ausfuhrungen iiber die F rage, ob und welche ge- 
setziich zulassigen Steuerersparnisse un ter der Geltung 
eines so scharfen Stcuerreehtes noch moglich sind.
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P aten tb erieh t.
D eutsche Patentanm eldungen1;.

2. Mai 1921.
Kl. lOa, Gr. 13, I I  78 644. Koksofen mit in der 

Ofensohle eingebetteten, an seitlich der Batterie liegondc 
Zuleitungen angeschlossencm Kaniilen zuin Einleiten von 
Dampf oder Gasen in dio Ofenlcammer. Ilinselmann 
Koksofenbaugesellschaft m. b. IT., Essen-Iiuhr.

Kl. lOa, Gr. 18, R 42 847. Liegender Koksofen, bei 
dem die Destillntionsgase durch dic Fullocher einem iiber 
die ganze Lange der Ofenkammcr sich erstreekendon 
Sammelrobr zuflieBen. Arthur Roberta, Chicago.

Kl. 18a, Gr. 3, I i  66 124. Verfahren und Einrich- 
tung zum Betriebe von Sohmelz- und Reduktionsofen, 
namentlich von Eisenhoehofen. Heinrich Koppers, Essen- 
Ruhr, Moltkestr. 29.

Kl. 18b, Gr. 2, Iv 67 087. Yerfahren und Vorrich- 
tung zur Entschwefelung grofier Eisen- und Stahlmengen; 
Zus. z. Anin. K  66 121. Heinrich ICopper.i, Esscn-Ruhr, 
Moltkestr. 29.

Kl. 18b, Gr. 12, L  49 382. Verfahren zur Ile r- 
stellung cincs naturharten Ticgelstahls. Franz Lange, 
Rautenkranz, Sa.

Kl. 21 h, Gr. 7, JI 67 982. M it einer Ausguftschnauze 
versehener elektrischer Schmelztiegcl. The Morgan Cru- 
cible Comp. Limited, Battersea Works, Battersea, London.

Kl. 21 h, Gr. 9, B 94 678 und 94 679. Yerfahren zur
Herstellung dichter und barter Fiitterungen in elok-
trischen 1'nduktionsofen. C. Bcdtker, Vestrc Aker b. Kri- 
stiania.

Kl. 24c, Gr. 1, IC 60 850. Anlage zur Dampf-
erzeugung mit Gasfeuerung. Heinrich Koppers, Essen - 
Ruhr, Moltkestr. 29.

Kl. 24 c, Gr. 1, K  61 130. Anlage zur Dampf-
erzeugung mit Gasfeuerung; Zus. z. Anm. K 60 850. 
Heinrich Koppers, Essen-Ruhr, Moltkestr. 29.

Kl. 31 b, Gr. 9, M 71 434. Auffangvorriehtung fiir 
Sandkernc bei Kernformmaschinen. Maschinenfabrik 
Friedrich Rolff, Berlin-Pankow.

Kl. 31 b, Gr. 10, P  33 345. Riittelformmasehine mit 
senkrecht iibereinander angeordnetem Formtriiger und 
AmboC. Lcs Fils do A. P iat & Cie., Paris.

Kl. 31 e, Gr. 7, Seh 58 566. Aus Draht hergestellter 
Formstift. Adolf Scliock, Goppingen, Lorcher Str. 52.

Kl. 31 c, Gr. 10, I I  81 282. Mehrlaufigc Kokille: 
Zus. z. Pat. 337 539. Walter Ilacnel, Haspe i. W., Iiolner 
Str. 36. ’

Kl. 80b, Gr. 5, Sch 54 285. Verfahren zum Gra- 
nulieren von Hochofenschlacke. Dr. Wilhelm Schu- 
macher, Berlin, Universitiitsstr. 2/3.

6. Mai 1921.
Kl. lOa, Gr. 17, Sch 60 635. Vorrichtung zum 

Loschen, Veriaden und Aufstapeln yon Koks; Zus. z. Pat. 
298 102. Wilhelm Schondeling, Dusseldorf, Ilumboldt- 
strafie 46.

Kl. 18 c, Gr. 1, D 37 356. Yerfahren zum H arten 
v°n Stahl aller Art, besonders legierten Stahlen. Dcutsch- 
Łuxemburgischc Bergwerks- und IIuttcn-Akt.-Ges., Dort
mund, u. Sr.-gfng. Ernst Hermann Schulz, Dortm uid, 
Dresdcner Str. 9.

Kl. 31 a, Gr. 1, B 98 352. Schaehtofen m it Oel- 
oder Gasfeuerung zum Schmelzen leichtflussiger Metalle. 
insbesondere von Zink: Zus. z. Pat, 316 953. Wilhelm 
BueG, Hannover, Stader Chaussee 42.

Kl. 31e, Gr. 21, J  19 938. Yorrichtung zum GieBen 
von Gcgcnstiinden, z. B. von Metallbleehen aus Messing, 
unter Verwendung eines Kolbens zum Ilineinpressen d°s 
Metalls in die Gu(5form. Andreas Junker, Stolberg, Rhld 
Biisbacher Str. 9.

) Dio Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
lag e  an wahrend zwcier Monate fur jedermann zur 
i^msicht und Einsprueherhcbung im Patcntamte zu 
B e r l i n  ans.

D eutsche Gebrauchsmustereintragungen.
2. Mai 1921.

Kl. 24e, Nr. 768 972. Fur Gaserzeugeranlagen mit 
Nebenerzcngnisgewinnung dienender Behiiltcr fur die zu 
yergasendeu Brcnnstoffe. Gutehoffnungsliutte, Aktien- 
vcrein fiir Bergbau und Iluttenbotricb, Oberhausen, Rhld.

Kl. 31 c, Nr. 776 039. Formkasten, dessen Bohrun- 
gen fiir dic Zentrierstifte mit einer auf den Durchmesser 
der Zentrierstifte einstollbaren Biichse vcrsehen sind. 
Wilhelm Schnatz, Doniustr. 68, u. Karl Weidncr, Kron- 
prinzenstr. 64, Solingen.

Kl. 31 c, Nr. 776 193. Kernstutze mit Deckplatte. 
Otto Riedel, Lcipzig-Stiinz, Zweenfurther Str. 5.

Kl. 31 c, Nr. 776 194. Kernstutze. Otto Riedel, 
Lcipzig-Stiinz, Zweenfurther Str. 5.

D eu tsch e  Reichspatente.
Kl. 21 h, Nr. 325 084, yom 14. Ju li 1918. A l b e r t  

Gu ye r  in W i n t e r t h u r ,  Schw eiz. Elektrischer Ojen 
m it Wdrmespcicher.

Zur groBtmoglichen Ausnutzung der in dem Spci- 
chcr a durch den H cizkorp.r b crzcugtcn Warnic 
werden dio Luftkaniilo 
derart angeordnet, daB 
bei ‘der Entladung alle 
Luft ć.i3 S.)eichermasse n 
a in Richtung f d c ge
gen den heiBesten Teil e 
dersclben hin passieren 
muB, so daB sie den 
letztercn zuletzt bc- 
streicht. Zur Erzielung 
einer erhohten Warme- 
aufnahmo und -abgabe 
konnon die Speichermas- 
sen m it einem gutlciten- 
den Materiał, etwa Metali
o. dgl., in yerschicdener 
Starkę belegt sein, wobei 
auch noch in die Speicher- 
ma-sse hineinragende Vor- 
sprunge dieses Mantels 
angebracht sein konnen.
Beim Ladcn wird durch Umstellung der Klappcn h die 
durch b erhitzte Luft durch dio Kanale c, d, f . g geleitet.

Kl. 49 f, Nr. 324 824, vom 21. Noyember 1919. 
H e i n r i c h  B e h re n s  in  H a r b u r g  a. E. Verfahren und 
Vorriehlung zur Erhitzung von eisernen Radreifen. fis

Um dio schon erhitzten Teile eines Rcifens wahrend 
des Erhitzens eines weiteren Reifenstiickcs warm zu er
halten, wird der heiBe 
Teil m it einer Warmc- 
schutzmasseumhullt, der
art, daB der oder die 
yerschicden groBen Rei- 
fen a, b auf einer Unter- 
platte  c m it zwei oder 
mehreren konzcntrischcn 
Ringen d, e in diesen m it 
einem Streupulver f, etwa 
einer Mischung aus Sfige- 
mehl, Holzkohle, gelosch- 
tem Kalk, Asbest und - 
Pottascho, angefullten 
Rinnen zu liegen kommen und nur der zu erhitzende 
Teil dor Eeifen durch den in der P latte  c und den Rinnen 
yorgcsehenen Aussehnitt g uber dcm Schmicdefeuer f 
frei liegt.

Kl. 31 c, Nr. 325 419, vom 14. Oktober 1919. W ilhelm  
L iih rin g  in  P a p e n b u r g ,  E m s .  Yerfahren zur Her- 
stellung von Luftkanalen in  Formen und Kernen.

S tatt der bisher zur Herstellung yon Luftkanalen in 
Formen und Kernen benutzten Wachssehnure sollen r.un- 
mehr Binsenstengel yerwendet werden.
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Die Saarkohienfórderung im Januar und Februar 1921.
Nach der Statistik dor franzosischen Bergworks- 

yerwaltung betrug dio K o h l e n f o r d e r u n g  des 
Saargebietes im F e b r u a r  1921 insgosamt G71 276 t 
„c„eIl 817 910 t  im J a n u a r  diesos Jahres. Davon ent- 
fallen auf dio staatlichen Gruben 650 272 (Januar:
800 996) t  und auf die Grubo F  r  a n k o n h o 1 z 15 001 
(16 914) t. Dio durchschnittHohe Tagesleistung betrug 
bei 20 (23,4) Arboitstagen 33 564 (34 954) t. Von dor 
Kohlenforderung wurdon 65 734 (73 292) t  in den
oiffonon Gruben verbraueht, 18 513 (12 535) t  an dio 
Bergarboiter geliefort, 21 229 (26 316) t  don Kokereien 
und 1895 (1482) t  den Brikettfabriken zugofuhrt und 
513 838 (672 183) t  zum Yorkauf und Yersand gebracht 
Dio H a l d e n b e s t a n d o  yermehrton sich um 50 061 
(32 102) t. Insgesamt waren 246 162 (196 095) t  Kohlo 
und 1062 (908) t  Koks auf Iialde gesturzt. In  don 
eigenen angegliedorton Betrieben wurden im 1'ebruar 
d. J. 13 098 t K o k a  und 3065 t  B r ik  o 11s hergestellt 
gegen 16470 bzw. 3065 t  im Vormonat. Die B o l e g -  
s c h a f t  betrug einschliciJiich der Beamten 74 016 
(74 660) Mann.

Die KohlenfSrderung in RuBland.
Dio „Industrie- und Handels-Zeitung1' 1) bringt 

einigo bemerkenswerte Angaben iiber die Kohleoifor e- 
rung RuBlands im 1. Halbjahr 1920. Zum Vergleich 
sind dio Halbjalirs zahlen fiir das Vorjahr und fur das 
Jahr 1913 hinzugefugt. Danach wurden im D o n o t z -  
g e b i o t  gefordert (in 1000 P ud2): 1913: 752 900; 1919: 
151 000; 1920: 116 300. Besehaftigt waren im Durch- 
sehnitt: 1913: 160 400; 1919: 103 400; 1920: 103 000 Ar
beiter — Dio Monatsleistung eines Arboiters ist von 
760 Pud im Jahre 1913 auf 225 Pud in 1919 und 
218 Pud ia  1920 zuriickgegangen. Dio A r b c i  t o  r - 
z a h l  hat sich von 1913 bis 1920 um 36o/0, dio For- 
derung um 85o/0 verringort. — Im M o s k a u e r  B ez'rt 
wurden gefordert (in 1000 Pud): 1916: 19 08o, •
13 187: 1920: 16 162. Es waren im Durclischmtt be
schaftigt: 1916: 5440; 1919: 12 540; 1920: 14 200 Ar
beiter. Dio Zahl der Arbeiter ist also von 1916 
bis 1920 um fast das Dreifacho gewachsen, dio l<or- 
derang um 15% gefallen. Die Monatsleistung os ein 
zelnen Arbeiters betrug 1916: 585 Pud, 1019. u , 
1920: 190 Pud. — Im U r a l b o e k o n  stellte sich die 
Fórderung, gotronnt nach den einzelnen Bezirken, wio
folgt: 1

g 1916 1919 ,
Bezirko (1000 pod)

K is i ł ............................ 31 386 5 792
Tscheljabinsk . . .  3227 12850
Jegorschino . . . .  220 8ol
Bogoslowsk . . . . __ 1 300 6 555

Zusammen: 36 133 26 048
Der Bezirk Kisił war lango Zeit der Schauplatz von 

Kampfen. Die Zahl der Arbeiter hat 
1920 im Vergleicli zum Vorjalire um mehr ais f0»,o ©ih°nt 
(3470 und 2200 Arbeiter) und damit. die Arbeiterza 
im Jahro 1914 (3290) uberschritten. DieTageslcistung 
des Arbeiters betrug 1920: 15 Pud, 1914: 40 bis •
— Dor Bezirk Tscheljabinsk hat sich erst in den letzten 
Jahren entwickelt. Die Forderungsziffer steigt gegen- 
wartig infolge Inbetriebsetzung der Exkavatoron. U
unbedeutenden Gruben des Bezirkes Jegorsc mo s
am Anfang ihrer Ausboutung; groGe Iloffnun cn 
setzt man auf den Bezirk Bogoslowsk Die Lei! 
der einzelnen sibirischen Bezirke (in 1000 Pu ) u n . c 
1920 stellen sieli wie folgt. (die Zahlen fur das >/o - 
jahr sind jewoils in Klammern beigefug ) • - ns 
10 308 (9919), Sudshansk 9185 (9631), Kuzmctzk 76 
(6004), Tscheremcliowo 9680 (3075). Infolge
pflegungsscliwierigkeiten ist ein Sinken der Forderun=

l)  1921, 12. April, Nr. 84.

zu bcobaclitcn, Kuzniotzk ontwickelte sich 1914/15 giin- 
stiger und lieferto nach langer Unterbrechung durch 
den Krieg wiederum giinstige Resultate. Die Fórderung 
G e s a m t r u f i l a n d s  betrug (in 1000 P u d ): 1916:
884 798; 1919: 218 864; 1920: 197 233. — Im Vorgleicli 
zu 1916 zeigt das Jahr 1920 eine Vermindorung der 
Fórderung um 78 o/o im Yergleicli zu 1919 um 10o/o.

Die Schienenerzeugung der yereinigten [Staaten 
im Jahre 1920.

Dio Herstellung von Stahlsehionen in den yereinig
ten Staaten betrug nach den Ermittlungon des „American 
Iron and Steel Institutc'*1) im Jahro 1920 2 645 782 t, 
sio bat gegenuber der Vorjahrerzeugung von 2 239.105 t  
um 406 677 t  oder um 18,16 o/o und gegenuber der E r
zeugung von 2 581 546 t  im Jahro 1918 um 64 236 t 
oder um 2,49 o/o zugenommen. Nach den einzelnen zur 
Schienenerzeugung yerwoiideten Roheisansorten gcstaltete

1919
t %

1920
t  ~ %

Siemens - Mart >n- 
Stahlscbienen . l 923 545 85,91 2 371570 89,64

Bcsscmor- Stahl-
5,49schiencm . . 217 547 9,71 145 185

Altmateriai, neu
128 725 4,86T erw alz t, . . 97 965 4,38

E lek trostah l-
51 _ 302 0,01

In3gesaml ,2 239 105 100,00 2 045 782 100,00

An breuilanscm gen Arageiu .....
scliienon wurden im Bericlitsjahro 102 525 * ScSel'  
114 515 t  im Vorjahro, an Sonderstahlscluenen 13 11<> t 
(6580 t  i. V.) hergestellt.. Nach Gewicht getrennt ver- 
tcilte sich dio Schienenerzeugung der beiden letzten Jahre 
folgendermafien: 1019

t
1920

t
u n t e r  24 8 k -  f. d. lfd. m . . . . 268 024 496 868
von 24*8 bis 42,2 kg f . d. lfd. m . 503 506 440 266
I Z  42 2 bis 49 6 kg f. d. lfd. m  . 981 020 967 762
von 49^6 und mehr kg f. d. lfd. ra 486 554 740 784

Wirtsehaftliehe Rundschau.
Die Lage des franzosischen Eisenmarktes  

im 1. Vierteljahr 1921.
Im ersten Jahresviertel zeigte der franzosische 

Eisenmarkt keine Wendung zum Besscren, es herrsohtc 
yiolmehr die gleiche Lustlosigkeit wie seit Monaten Die 
am Anfang des Jahres erfolgte Herabsetzung der Koks- 
preiso und die dadurch bewirkte PreisermafSigung fur 
Eisenerzeugnisso yermochte nicht, den ^«rbrauch a  
seiner Zuriiekhaltung heryorzulocken und die Kauflust 
fu  beleben. Man liielt das Ende der Abwartsbewegung 
noch nicht fiir gekommen, obwohl die Verkaufspreise 
zum Teil den Horstellimgskosten entsprechen, da bei 
"•leidibleibonden Lohnon die Gcstehungskosten sich mi 
der zunehmenden Erzcugungscmschrsmkung notwendiger- 
weise standig yergroCerten. Eme Bessorung der \  er- 
haltnissa glaubte man durch die Befreiung des W irt
s c h a f  tslebons von der staatlichen Zwangswirtsehatt er- 
warten zu diirfen. Von den ab Februar Deutschland auf- 
erlegten hohen Kohlenlieferungen zu medrigeren Prei- 
sen ais bisher sowio yon der ab 15. Februar eintreten- 
den M s f r e i h o i t  am Koblenmarkte crhoffte man eino 
Besserung der Erzeugungsbcdingungen fur die \\erke, 
deren Lageryorrate von Woche zu W oche in  beangstigen- 
der Weise anwuchsen. ’ ]3etriebseinsehrankungon_ und 
-stillegungen und dadurch bedingte Arbeitslosigkeit

i)  Tho Iron and Coal Trades Review 1921, 22. April,
S. 561. — Vgl. St. u. E. 1920, 3. Juni, S. 767.
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waron dio Folgen des Daniederliegens der gewerblichcn ■ 
Tiitigkeit. Die Preiso brockolten beinahe von Wocho zu 
Wocho weiter ab, da das Angebot in keinein Yerhaltnis 
zu der auftretenden Nachfrage stand.- Es herrschto daher 
starker Wcttbewerb der Werke untorciminder, wahrend 
der fremdc, namentlich belgisehe Wcttbewerb weniger 
sclmrf auftrat. Das drohende Eindringen deutsclior 
Eiscncrzeugnissc auf dem franzosischen Ekcnmarkt, das 
iibrigens in Wirklichkeit bisher nur wenig in Erschoi- 
nung trat, diirfto dureli dio Erhebung der 50prozentigen 
Ausfuhrabgabo zunachst ausgoschaltot sein. AuBerdem 
braclito der Anfang April crsrhienone neuo Zolltarif, 
der hauptsachlich gegen Deutschland gerichtet ist, fiir 
Eisenorzeugnisso dorart bobo Zollsatzo bei der Einfuhr 
in Frankreich, dafi er in Verbindung mit dor 50pro- 
zentigen Ausfuhrabgabo die deutsche Einfuhr in 1' rank- 
reich yollstandig ycrhindert. Fiir Stabeisen tr it t  z. 13. 
eino Erhohung von 75 auf 200 Fr. f. d. t  ein, fiir Grob- 
blcche von 135 auf 300 Fr. Im  Marz war eine leiehte , 
Besserung der Nachfrage bemerkbar, und die_ Worko, 
besonders im Osten, konnton zahlreiche Auftriige in Walz- 
erzeugnisson buchen, dio. zwar mit Preisopfern vorbunden 
waren, aber wenigstons don Werken ermoglichton, ilire 
Walzenstrafien ohno zu haufige Einlegung von Feier- 
schichten zu beschiiftigen. Die goforderten Lioferfiiston, 
dio yorher nur zwei bis drei Wochen betragen hatten, 
wurden teilweiso auf vier bis acht Wochen ausgedehnt; 
der Ende Miirz vorliegendo Auftragsbestand diłrfte ent- 
sprechend der eingeschriinkten Erzeugung und ohne Be- 
riicksichtigung der groBcn Vorriite boi den Lothringor 
Werken Beschiiftigung fur etwa zwei Monate bieten. 
Von einer durchgreifenden Besserung konnte jedoch keine 
Itede sein; die im groBen und ganzon anhaltendo Zuriick- 
lialtung der Kiiufer und vor allem das Ruhen der Bau- 
tatigkeit wurde auf die geldlicho und wirtschaftlicho 
Itrise zuriickgefiihrt, indem selbst der Staat seine zahl- 
reichen Verbindliehkeiton an dio Unternehmer nicht er- 
fiille. Dio Koksprciso wurden vom 1. April an durch 
den Minister der offentlichen Arbeiten um 25 Fr. f. d. t 
herabgesetzt; infolgodossCn erfuhren auch die Eisenpreise 
eine weitere ErmaBigung. Die franzosische Eisen- 
industrio ist eifrig bemiiht, den UeberschuB ihrer E r- 
zcugung auf dem Weltmarkte abzusetzen, und zwar mit 
bemerkenswertem Erfolge; ihre Ausfuhr ist im Jahre
1920 ganz crhoblich nieht nur gegeniiber dem \  orjahre, 
sondern auch gegen das Friedensjahr 1913 gestiegen. An 
Eoheisen wurden 193 000 t  mehr, an Halbzeug, 1'orcn- 
und Stabeisen rd. 100 000 t  mehr ausgefiihrt ais im 
Jahro 1913; im Januar d. J. wurden 150 o/o mehr Eisen 
und Eisenwaren ausgefiihrt ais im Januar 1913 und 
iiber 300 o/o mohr ais Januar 1920. Einzelheiten iiber 
den AuBenhandel in Eisen und Stahl im Jahro 1920, 
Yerglichen mit 1919 und 1913, gibt die nachstehonde 
Zahlentafel.

Warcngatiung

Ber K  o h 1 e n absatz wurde infolge der einge- 
schrankten Erzeugung der Industrie aulksrst schwierig, 
und dic Zeclien salien sich genotigt, einon Teil ihrer 
Forderung auf Lager zu nehmen. Die Vorrate auf 
den Zeclien betrugen Ende Februar 1,1 MiU. t  od“r 
338 000 t  mehr ais im Januar. In den franzosischen 
Hafen lagerten Ende Dezember 1,1 MiU. t, und dic 
Vorrate der Bahnen betrugen am Jahresende otwa 
1,75 MiU. t. Infolgo dos vorhandenen Ueberflusses an 
Kohlen soli beabsiehtigt sein, monatlieh 250 000 bis 
300 000 t  Saarkohle auszufiihren. Auch der englisehe 
Bergarbeitorstreik hatte infolge der uberreiehlichcn Koh- 
lenYersorgung keine Wirkung auf den franzosischen 
Markt; man nimmt sogar an, daB bei langerer Dauor 
des Ausstandes Frankreich in der Lage sein diirfto, Eng
land Kohlon zu liefern. — Nachdem schon von Mitte J a 
nuar an die Rationiorung dor Kohle abgeschafft war, 
wurde vom 1. Miirz an die lange geforderte freie Kohlen- 
wirtschaft eingefiihrt; die Aufsehliigc auf einheimischc 
Kohlen, dic bisher in eine Ausgleichskasse entrichtet wer
den muStcn, um daraus dic tcuren Einfnhrkohten zu 
yerbilligen, wurden aufgehobon. Dieser Aufschlag, der 
im Juli V. J. nocli IGO o/0 betragen hatte, war nach und 
nacli bis auf 28 o/o lieruntergesetzt worden, um nun ganz 
beseitigt zu werden, was eine ErmilBigung von 30 bis 
40 F r f d t  bedeutet. Der gegenwartige Durehselimtts- 
preis betragt etwa 90 bis 100 Fr. ab Zeche. Der Preis 
fur oingcfiihrten K o k s  wurde vom 20. Marz an auf 
125 Fr. festgesetzt gegon 175 Fr. bisher, und vom 
1. April an wurde der Preis fiir Hochofenkoks von 135 
auf 110 Fr. f. d. t  ermafiigt.

In  E i s e n e r z  war die Nachfrage entspreehend der 
gedriickten Lage der Eisenindustrie auBerst gering. Zahl- 
rciehe Gruben inuBten dio Forderung einschrankon; be
sonders dio lothringischen Mincttegruben hatten unter 
groBen Absatzschwierigkeiten zu leiden, da die Naeh- 
frage bei weitom nicht dem Angebot ontsprach. I.rotz 
eingelegter Foierschicliten nahmen dio Vorriite erheb- 
lich zu, so daB die Preiso langsam zuruckgingon. Briey- 
Erz wurde Anfang April zu 15 F r. ab Grube gehandelt 
(im Januar 25 Fr.), Diedenhofener zu 10 (16) 1'r., 
Luxemburger 7 (10 bis 12) F r. und Normandie-Erz lo 
("25 bis 30) F r — Dio Eisonerzforderung łrankreicha 
erreiehto im Jaiire 1920 13,87 MiU. t  gegen 9,43 Mil), t  
im Jahre 1919, davon entfallen auf das Beckon von Bncy
4 18 Miii. t  (gegen 809 000 t  i. V.), Metz-Diedenhoton 
g’07 MiU. t, Nanzig 816 000 t, Normandie 357 000 t  und
Bretagno 120 000 t. ,

Das E o h e i s e n  geschaft stand in der Beriehtszeit 
unter der Wirkung der Auflosung der beiden Roheisen- 
Yerbiinde. Das aus 20 Finnen bestehende Comptoir Mć- 
tallurgique de Longwy, dem seit 44 Jahrou ausselilieij- 
lieli der Verkauf Yon Eoheisen unterstand, und das 
Comptoir d’Exportation des Fontos de Meurtlie ot Mo-

Ei n f uhr Ausfuhr*

Jonunr/Drzembrr

1913
t

A lteisen ...........................................
R o h e is e n .......................................
Halbzeug, Form- und Stabeisen
B andeisen.......................................
U niversaleisen ..............................
Sehienen . . . . . . .
W aD draht.......................................
Gezogener D ra h t ..........................
Bleche aller A r t .....................  •
S ta h lró h re n ...................................
Achsen, Rśider usw......................

Maschinen . . . . . .
E i s e n e r z .......................................
K o h l e ...........................................
K o k s ...............................................
B r i k e t t s .......................... ....  >

XX.41

24 699 
54 575 
19 403
4 053 

238
1 793 
6 901 
6 076 

38 661 
8 500
5 395

1919
t

172 692 
1 417 062 

18 693 123 
3 070 036 
1 086 045

19 176 
111 217
524 984

20 597 
18 669

217 743 
31 594 
28 973 

263 800 
52 077 
20 335

192')
t

220 407 
303 853 

19107 598 
1 821 683 
1 170 598

28 904 
131 963 
420 503 

45 325 
17 764 
27 371 
27 473 
12 626 

281 129 
49 040 

4 854

Januar/llezember

1913
t

1919
t

1921
t

306 660 
403 856 

24 202 279 
4 298 693 
2 032 155

227 188 
112 671 
320 650 

3 139 
113 

75 6S9 
1 825 
5 553 

10 986 
5 471 
3 303

41 058 
9 745 803 
1 304 409 

230 767 
207 435

130 829 475 584
131189 305 802
75 262 419 085

1 420 4 173
67 475

8 703 55 919
791

2 042 28 821
0 409 21 398
2 212 5 748
1 845 4 695

40 068 52 872
1 997 171 4 407 488

534 752 416 779
55 078 12 061
40 744 42 839

95
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Anf3D2
Januar

1521

A  n fz n g  
Februar

Anfang 
i f i t r z  
19 21

Anfang 
April 
19 21

die Tonnc in  F r ^ n c

l l  oh  e ise n Xr„ Z ł)
[ (Peaa rougeese) . 350 340 320 270—290 1

R o h e ise n Nr. 3J) 
( P e a n Iłss< ) .... 400 zo o 345—350 290—320 |

YłZm utit *) . . . . 645 625 G25 535

P a r i s
J

• A niani* 
j J  »nuar 
| 1521

I; Anfang 
; Februar 
1 1921

\ Anfang 
Mdrz 
192!

Anfang J 
April 
1921

die Tocne fn Frano

1 FerrcfiUfciuni*) 25% 
45% I 
7:>% j 

i „ ^0%
: Ferromangan 
! 76—b0%  Mn. . . .  i

j 900 
1 UOO 
i 1700 1 

2100 i

900 
! 1100 i 

1700 i 
2100 |
_ i

750
I 8>0 \ 

lv,0 f 
t , u  oo

!450
!

750
s:o

1320 :
1900

1300

eelle beschlossen am 21. Januar ihre Auflosung m it W ir
kung; vom 1. Februar an. Den Hauptgrund der Auf
losung bildete die Unmoglichkeit, die elsafi-lothring:- 
Echcn W erko mit ihrer bedeutendon Roheisenerzeugung 
fiir das Syndikat zu gewinnen. Man liofft jedoch, auch 
die.se Werke in einem neuen grofieren Verbande zu ver- 
einigen. Dem bishcrigen Comptoir de Longwy gehorten 
neun Werke der Gruppe Longwy, drei Werke der Gruppe 
Brioy und acht Werke der Gruppe Nanzig an. — Obwohl 
die Roheisenerzeugung weniger ais die H alfte der Ge- 
winnungsmSglichkcit betrug, hatten die Hochofenwerke 
Schwierigkeiten, ihre Yorriite abzusetzen. Die Ver- 
brauchcr kauften nur den dringendsten Bedarf, der 
auBerdem vori don einzelnen Hiitten uinstritten wurde. 
Die Preise giogen deshalb andauemd zuriick und stan- 
den Anfang April fiir Xr. 3 P. L. auf 290 bis 320 gegen 
400 F r. im Januar (s. obige Preistafel). Im  Ausfuhrge- 
Bchaft herrschte starker Wettbewerb zwischen den belgi- 
schen, luxemburgischen ur.d lothringischen Werken. Der 
franzosisclie Ausfuhrprcis ging bis 260 F r. f .d . t  ab Work 
herunter, ebenso der lusemburgische, wahrend die bel- 
gisćhen Werke etwas hohere Preise notierten. — Das 
Comptoir des Fontes hdmatites, dessen Bestard vorliiufig 
gemehert ist, liefi seinen Abnehmcrn fiir Licforungen 
aus alten Abschliissen alle PreisermaBigungen zukommen, 
die auf die Preise seit 1. Oktobcr hcrausgekommen waren. 
Die Preise wurden verschiedentlich herabgesetzt und 
standen Anfang April auf 535 F r. gegen 645 Fr. im 
Januar, wobei fiir groBere Auftrage noch Nachlasse ge- 
wahrt wurden. — Im Osten waren von 158 betriebs- 
fahigen Hochofen nur 77 im Betrieb, davon 31 von 62 
im Bezirk von Longwy, 16 von 30 in Nanzig und 30 von 
66 im Diedenhofencr Bezirk. — Die Roheisenerzeugung 
Frankreichs crreichte im Jahro 1920 3,32 Mili. t  (davon 
1,36 in ElsaB-Lothringen) gegen 5,31 im Jalire 1913, 
die yon FIuBstahl 2,96 MU. t  (ElsaS - Lothringcn 
1,1 Mi 11. t)  gegen 4,64 Mili. t  im Jahre 1913.

Der S c h r o  11 markt war lcblos, da die Stahlwerke 
und GieBereien, die mit Alteisen gu t versorgt waren, 
nicht nur niclits kauften, sondern sogar viclfach Liefcrun- 
gen auf alte Abschliisse ablchnten. AuBerdem vorhinder- 
ten die der Ausfuhr von Alteisen auferlegten Beschriin- 
kungen ein Abstofien der uinfangreiehen noch vorhan- 
denen \  orrate. Unter dio3en Umstanden war ein weiterer 
erhebiicher Riickgang der Preise unverme:dlich, der den 
Inhabern von Sehrottlagern grofte Verlust3 verursachte. 
Kme Aufhebung der Au.sfuhrbeschriinkungen wurde da- 
hor ais wiinschcnswert bezeichnet. — Anfang April 
kostete gewohnlieher Stahlschrott 80 bis 100 F r. d. t  
gegen 130 bis 160 Fr. Anfang des Jahres, Achsen und 
Radreifcn 100 bis 140 (200 bis 250) F r ,  neue Blechabfalle 
35 bis 40 (90 bis 110) Fr., dieselben in Pakcton 70 bis

£ r<?i .}7“f en ab IIiitte im ° 3tcn und Lothringcn.
) Gewohnlichc Gute frei Bcstimmungsort.
) Frei Wagen ab Savoien oder Isfcre.

80 (130 bis 160) F r ,  gewohnlieher Maschinen-GuBschrott 
140 bis 160 (210 bis 240) F r ,  GuGdrehspane 60 bis 80 
(100 bis 120) F r. und Stahldrehspane 20 bis 30 (80 bis 
100) F r.

In  H a l b z e u g  bcmiihte sich das Comptoir de 
Sid£rurgique neuerdings, dem fremden Wettbewerb nicht 
wie bisher zu folgen, sondern ihm notigenfalls zuvorzu- 
kommen. So wurden im Marz lothringische Kniippel in 
Belgien 20 bis 25 F r. d. t  billiger angeboten ais belgisches 
und aueh lusemburgiscbes Erzeugnis; die Preise schwank- 
ten Ton 380 bis 400 F r. f . d . t  franko, der Inlands- 
preis um 100 bx3 420 F r. frei Wagen ab Lothringer 
Werk. — Der T  r a g e r  markt lag infolge fohlendcr 
Bautatigkeit sehr gedruckt, und die Grundpreise wurden 
vom Comptoir Siderurgiąuc Anfang Februar um 80 Fr. 
und vom 1. -Marz an um weitere 100 Fr. f . d. t  er- 
mafiigt. Die m it dem 1. April erfolgte Kokspreisherab- 
setzung veranlafite das Comptoir Sidćrurgiąuc zu einer 
noehmaligen Preisherabsetzung um 50 F r. f. d. t  (fur 
1 F r. Koks =  2 F r. Stahlpreisermafiigung) fiir Trager 
und Sehienen, so daB sich der Tragerprcis auf 550, 
der Schienenpreis auf 650 F r. stellte. Ein nicht dem 
Tragersyndikat angchoriges franzosisches Werk hatte 
schon Anfang Marz Trager zu 550 bis 600 F r. Grund- 
preis angeboten. Die lusemburgischen Werke notierten 
im Miirz denselben Preis wie das franzosische Syndikat, 
wahrend die Bclgier zu 470 bis 480 F r. ab Werk ver- 
kauften, ein Preis, der etwa 580 bis 600 F r. frei fran
zosische Grenzc unverzollt entsprach. Das nicht syn- 
dizierte S t a b e i s e n  wurde von dem Niedergang am 
meisten betroffen. Wahrend im September 1920 die In- 
landspreisc sich zwischen 1200 bis 1350 F r. bewegten, 
gingen sie bis Anfang Miirz auf 500 bis 600 F r. zuriick. 
Fiir die Ausfuhr war im Marz der Preis etwa der 
glcichc wie im Inlande, wobei er sich allerdings hier fiir 
yerhaltnismaBig bedeutendere Mengen und frei Nordsco- 
hafen vcrstand, d. h. etwa 500 F r. fob Antwerpen, was 
einem Preise von 450 bis 460 Fr. frei Wagon ab loth- 
ringischem Werk entsprach. Der belgische Preis von 
470 bis 500 belgisclic F r. fob deckte sich ungefahr unit 
dem franzosischen. Dio Lusemburger Werko forderten 
480 bis 500 Fr. fob und die deutschen 2300 bis 2500 Jl: 
frei Wagen ab Werk und im Notfallo auch fob Ant
werpen. Am Inlandsmarkt herrschte staTker gegonseiti- 
ger Wettbewerb unter den Werkon, da hier der fremde 
Wettbewerb nicht mehr mitkominen konnte. Fiir Stab- 
eisen 1. Klasse forderten die Werke von Lotliringen und 
Meurthe-et-Mosello 500 bis 580 F r ,  wahrend der bel- 
gisęhe Preis sich auf 500 Fr. frei Grenze unverzollt oder 
580 bis 600 franzosische F r. einschlieClicli aller Kosten 
stellte. Die Luxemburgor Werke forderten 550 bi3 
600 Fr. verzollt und lohnten Notierungon unter 550 F r ,  
d. i. 480 F r. frei Wagen ab Werk ab. Der deutsche 
Preis betrug 560 Fr. frei franzosische Grenze, unver- 
zollt, was 640 bis 650 Fr. gegeniiber dem franzosischen 
Preis von 500 bis 580 F r. ausmacht. Ende Miirz for
derten die grofien Werke des Ostens 500 F r. Grundprcis 
mit^ Baisseklausel, bei glatten Auftrśigcn wurden sogar 
Preise bis 450 Fr. ab Werk genanut. In  Rundcison 
fur armierten Zement herrschte im Marz etwas bessere 
Nachfrage. — In  B l e e h e n  waren die Preise trotz 
der seit mehreren Wochen sich folgenden Preissenkungen 
noch zu hoch, um die Kaufer anzuregen und namentlieh 
auch das Eindringen fremder Ware zu verliindcm. Das 
Comptoir des tóles et larges plats muBte sieli deshalb zu 
wiederholten PreisermiiBigungen entschlieBen und den 
Verbrauchern in  der Nalie der Grenze einon weiteren 
Nachlafi einriiumen, um dem auswartigen Wettbewerb 
entgegenzutreten. Die ab 1. Miirz erfolgte Preisermafii- 
gung um 100 Fr. f. d. t  boi Lieferung in Wągenladungen 
nach den Verbrauehsmit,telpunkten und unter gleichzeiti- 
ger Einfiihrung einer neuen Klasseneinteilung (Nr. 7) 
erschwerte dio Einfuhr bolgischer und Saarbleehe. Der 
Preis fiir 5-mm-Bleche frei Paris stellte sich auf 850 Fr. 
f. d. t  ; belgische Bleche kosteten 650 F r. frei Wagen 
ab Werk, d. s. etwa 850 franzosische F r. frei Paris, 
Saarbleehe 720 Fr. ab Werk =  820 Fr. frei Paris. 
Deutsche Bleche kosteten 3600 M  ab Werk, was einem
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Preise von 950 bis 1000 Fr. frei Grenze yerzollt ęnt- 
spraeh. Die Grundpreise des Comptoir Sid§rurgique far 
Trager, Uniyersaleisen und Blochc im ersten Yiertel des 
Jahres stellten sich wie folgt:

Anfang
Januar

1921

Anfang
Februar

1921

Anfang
Marz
1921

Anfang
April
1921

' die Tonnc In Ff.

T rager . . . . . 780 700 600 550
UniyorBaleisen1) . . 1005 900 750 750
Grobblecho1; . . . 1105 1000 850 850
Mittelbleclie1) von 2lh  

bis 3 mm . . . . USO 1075 900 900
Feinbleche1) ................. 1255 1150 950 950

Eine Reihe Erzeugnisse der Wciteryerarbeilung wur
den dureh dio Preissenlcung der Yorerzeugnisso ebenfalls 
hetroffen. So gingen besonders D r a h t o r z e u g n i s s c  
im Preise bctraehtlich zuriick, da der an sich yerminderto 
Bedarf teilweise Bofriedigung in den Kriogsvorraten 
fand, die von Zwischenluindlern aufgestapelt waren und 
beim E in tritt des Preissturzes auf den Markt geworfea 
wurden. Die Erzeugor, unter denen selbst starker Wett
bewerb herrsehte, waren genotigt, den nachgcbcnden 
Preisen zu folgen -und nalimcn im Marz fiir gewohnliche 
Stifto Gebote von 100 Er. Grundpreis die 100 kg und 
80 bis 85 Er. fur blankę Drithte an, d. i. _gcgenjb© 
September d. V. ein Riickgang von 100 bis 120 Fr. 
dio 100 kg. In  Bolzen und Nioten war ebenfalls groBer 
Wettbewerb und eino feste Preisstellung gab os nieht.

Das Comptoir Sid6rurgique de France, das den ^ er- 
kauf von Halbzeug, Schienen und Tragern umfa&t, wurde 
im Marz d. J. durch don B eitritt der bisherigon A ulkn- 
seiter und namentlich den Anschluft der Saarwerke Bur- 
baeli, Rochling und Stumm auf eine breitere Grund- 
lage gestellt, allerdings nur fiir den Absatz im Inlande; 
fur einen Zusammensehlufi aueli fiir den Auslandsvcrkaui 
konnten die Saarwerke nicht gewonnen werden.

Die anniihernden Jlandclsgrundpreise in Pans waren 
folgende:

f  3,63 Fr. Oct.ol

Trager ..................
U-Eisen..................
Siabelsen I. Klasse . 
Winkeleisen . . .  . 
Bandelsen . . . .  
Bleche, 5 mm . .

4 „ • • •
„ 3 „ . . .
„ 2>/s—3 mm
„ 2 2’/2 „
„ feine, .geglubt, 

bis 2 mm . . 
Oniversalei>en . . 
Walzdraht . . . .

Anfang
Januar

1921

Anfang
Februar

1921

Anfang
Marz
1921

Anfang
April
1921

die Tonne in Fr.

900 900 750 750
950 950 800 800
900 900 750 750
900 900 750 750

1100 1100 950 950
1150 1150 1050 1050
1170 1170 1070 1070
1190 1190 1090 1090
1230 1230 1130—1190") 1130-119'*')
1200 1200 1160 - 12304; 1160 — 1230*)

1330 1330 1230-1490^ 1230—1490 3,
i ioo 1100 950 950
1150 1050 900 900

Zulaufsgenehmigungen im Verkehr mit dem besetz 
ten Gebiet. -  Im Reichsanzedger4) wird eino Bekannt- 
maehung iiber Zulaufsgenehmigungen im Yorkehr mi 
den besetzten westliohen Reichsgebieten yeroffentlicht. 
Ilierin werden diejenigen Waren yerzeichnet, die, g eic 
giiltig, ob sie auslandischer oder inlandisehor Iierkunic 
sind, einer Zulaufsgenehmigung bediirfen, wenn _sie im 
freien Verkelir aus den besetzten westlichen Reichsge- 
bicten naeli dom unbesetzten Reiehsgebiet ycrbracht wer
den. Es handelt sich im wcsentlichen um die noch 
bewirtschafteten Lebensmittel und Erzeugnisse_ aus die
sen, um Diingemittel und einzelne industnewirtschalt-

1) fiir Thomasgiite frei Zentrum der franzosische i 
Verbrauchsbezirke.

2) je nach Abmessung.
3) je nach Starkę.
*) 1921, i .  Mai, Nr. 103.

licho Waren, wio Erzeugnisse aus Kautschuk, Asbest und 
wie Schlauche, Reifen,. Buehsen, Packungen Dichtungs- 
platton u. ii. Waren, die aus dem Zollausland in das 
bosctzte Gobiot eingofiihrfc worden sind, bediirfen ohne 
Riicksicht auf die Zeit der Einfuhr ins besetzte Gebiet 
dor Zulaufsgenehmigung, wenn sio im froien Yerkehr 
aus dem besetzten westlichen Reiehsgebiet nach dem 
unbesetzten Reiehsgebiet yerbraclit werdon. Dies gu t 
nieht fiir Waren, dereń Einfuhr uber die Grenze des 
Deutsehen Reiches zur Zoit des Zalaufs kelner Einfuhr- 
bewilligung bedarf, oder fiir welche dio Einfuhr durch 
eine don Zoll- und GronzuberwachungssteLlcn _ ertoilto 
Ermachtigung allgemein zugelassen wird. — Diese Be- 
kanntmachung tr it t  m it dom 10. Mai 1921 in Kraft. 
Waren, d:o bis zum 8. Mai zur Beforderung aufgegcben 
sind, konnen ohno Zulaufsgenehmigung yom besetzten 
in das unbo3ctzte Gobiet ycrbracht worden.

Ueber don Begriff der Zulaufs- und Ablaufsgeneh- 
mi^unn-en herrscht nooh Unklarheit. Die Zulaufs- 
genohmigungen sind fur don Zulauf yon Waren aus 
dom besetzten Reiehsgebiet nach dem freien Deutsch- 
land bestimnit. Sie sind nicht mit den Emfuhrbewilli- 
sun"en zu yerwechseln. Einfuhrbewilligungen sind fur 
gcnehmigungspfliehtigo .Waren naeli wie yor fur un- 
mittelbare Einfuhren aus dem Ausland zu beantragen. 
Ablaufsgenehmigungcn sind fiir den Vcrsand genelimi- 
„un-spflichtiger Waren yom freien Deutschland naeh 
dem besetzten Gebiet bestimnit. Ausfuhrbewilhgungcn 
dagegen sind nach wio yor notwendig fur den im mitte I- 
baren Vorsand ausfuhryerbotenor Waren yon Deutsch- 
land naeh dem Auslande. Dio Giiltigkoit der Zulaufs- 
n-cnelimigungen betragt drei Monatc vom Tage der Aus- 
stellung ab. Auf den Zulaufsgenehmigungen ist der 
Empfiinger anzugebon, ferner in Zalilen und. Buohstaben 
die genauo Bczeichnung des Inhalts der Sondung, die 
Art der Vorpackung, das Reingewicht, Rohgowicht und 
der Wort der Sendung. MiBbraueh ist strafbar. Dio 
Zulaufsgenehmigung hat nur fur den Antragsteller 
Gultigkeit. Sie ist nicht iibertragbar.

Neufestsetzung der Brlkettverkaulsprelse. -  Auf
Grund der Besehlusso dos R  o i c h s k o l i i  o n  v e r -  
b a n d  os i )  vom 30. April 1921 gelten vom 1. Mai .1921 
an nachstehonde Verkaufspreiso fiir Steinkohlonbriketts 
einschlieBlich Kohlen- und Umsatzsteuer:

Fur don Bezirk des E h c i m s e h - ^  o s t f a l i -  
s c l i e n  K  o h 1 e n s y n d i  k a  t  s:

Steinkohlenbriketts I. Klasse
n .  „

I I I .  ,
Gleichzeitig werden die neuen Preise fiir Steinkohlen- 
briketts des Sachsischen Steinkohlonsyndikats bekannt- 
o-emaeht. Die fur don Verkauf yon Bronnstoffoa aus 
dem Bezirk des Rheinisch-Wcstfalisclien Kohlensyndikats 
ab oberrheinisclien Unwchlagplatzen fur Marz und April
1921 zugolassenon K 1 o i n w a s s e r  z u s c h 1 a g e dur- 
fen bis auf wcitere3 auch im Monat Mai erhoben werden.

Steigerung und Fórderung der Wirtschaltlichkeit 
im Kohlenbergbau. — Im R o i o h s w i r  t  s c h a f i; s - 
m i n i s t e r i u m  fanden unter dcm \o rsitz  das Staats- 
sekretars Dr. H i  r s o h  und in Anwesenhoit yon Ver- 
tretern der Kohlenwirtschaft cingehende Erorterungen 
Uber die Ergebnisse der Arbeiten der „Bcrgteelinischen 
Komnussion" statt*). Dieser AusschuG war auf An- 
re^un" der parlamentarischen Korpersehaften nach der 
Spa-Konferona aus Arboitgebern und Arbeitnelmiern 
unter Leitung eines Vertreters der Bergbehordc ernge- 
eetzt worden, um betriebs- und bergtechmsche Fragen mit 
dem Ziel oiner Steigerut^ der Forderong und W irt- 
schaftlichkeit der Bergwerko zu erortern. Dio \ ertreter 
des Ausschusses erstatteten iiber die yon ihm im Ruhr- 
bergbau angestellten Untcrsuchungtm nnd uber die E r- 
folge seiner Anregungen auf den Bergwerken Bencht. 
Die yon dem AusschuG cmpfohlone E i n r i c h t u n g

1) Reiehsanzeiger 1921, 3. Mai, Nr. 102.
2) Mitteilnngen aus dem Reichswirtschaftsnuraste- 

rium 1921, 3. Mai, S. 53.
*

365,10 M  
363,80 M  
361,60 M
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t o n  L e  b r ł r a m e  r a d a  e h  a f  t e n  z u r  r a s e h e -  
r  e n  H e r a a b i l d n n g ’ v o s  K o h l e n h a u e r n  ist 
aof fraetibaren  Boden >c-fallen_ Nach Auskunft der 
Besierbeaniien «nd im Buhrgełnet bereits 300 derartige 
I> hrkami'radschafiii'u in  Tatigkeit. Die hierbei aufge- 
tauchten SeJiwk-rigWten hinachtlich Auswahl der Aus- 
zubildeaden and ihrer Entlohnang denkt man in der 
Folgs ausraomen zu konnen; man rcrsprieht sich all-

t• -f *on dieser Einnehtung eino dem Bergbau zu-
1 tai ten kommende beesere Berufsausbildung der Berij- 
leute und eine Hebung ihres Standes. Sehr eingehend 
wurde die Prage der Q u a n t a t s v e r b e s s e r o n g  
d e r  d e u t s c h e n  S t e i n k o h l e  erSrtert, die an- 
geiichfe der reranderten Kohlenweltmarktlage sehr an 
Bedeaiung gewinnt. Es wurden sowohl die technischen 
ifcjg-lidjkeiten des Problems (z. B. Arbeiterpramicn fur 
Keinhaltung des Fórdergutes, verhaltnismafiige Yermeh- 
rung der Waseh- und Separationskohle), ais die kauf- 
manmschen Mittel (weitergehende Preisstaffclung der 
Sorten) zur Erreichung dieses Zieles erwogen. Mitgc- 
teilt wurde hierzu, daS die Entente von August bis 
Ende Januar fur drei Millionen Tonnen Kohle angeblich 
infolge ihrer Unreinheit — nach deutscher Ansicht zu 
Lnreeht die I  unf-Goldmarkpramie gekiirzt hat, wo
durch fu r die Yerbesserung der Lebenshaltung der Berg
leute also ein AusfaU von 15 Millionen Gold-, gleich 
uber 200 Millionen Papiermark entstand. Alsdann wurde 
die }■ rage der t e c h n i s c h e n  E r n e u e r u n g  u n d  
Y e r b e s s e r u n g  d e r  B e t r i e b e  und die damit 
eng zusammenhangende Finanzlage der Zeehen und die 
Mogliehkeiten der Geldbeschaffung besprochen. Der Aus- 
sehufi hat an 102 \  erwałtungen Fragebogen ergehen 
lassen und bisher 67 Antworten erhalten daruber, wel
eher Geldaufwand erforderlieh ist, um die Betriebe auf 
die 1'riedensfuhrung zu bringen. Das Ergebnis dieser 
untersuehungen .kommt zu dem ubersehlagliehen E r
gebnis. daG zur Erreiehung dieses Zieles etwa acht bis 
neun Milliarden Mark erforderlieh sei en ; davon der 
Hauptpoiten fu r Y ohnungsbau, aber auch eine Summę 
von 2l/2 bis 3 Milliąrden M  fu r maschinelle Einrichtun- 
gen uber Tage, der Beat fiir Erweiterung und Yerbesse
rung des unterirdisehen Grubenbetriebes. Es herrschte 
Uebereinstimmung dariiber, d-iG die Losung dieser Fi- 
nanzieruogsfragen um so dringlicher werde, ais unter 
dem jetzigen Zustand einerseits die Forderung leidet 
und die Wc-ttbcwerb»f3higlć^l des deutschen Bergbaues, 
m I^rzige gestellt wird, wahrend gleichzeitig der deutsche 
Afasehinenbau iiber gehr mangelnde Beschaftigung kla^t. 
Wie u. a. weiter mitgeteilt wurde, setzt der AusschuG 
sich einmutig fu r die E i n f i i h r u n g  d e r  K o l i l e n -  
s t a u b f C u e r u n g  ein, die allordings noch bezuglich 
des iłahlens der Kohle Ergiebigkeitsschwierigkeiten 
metet. Die „Bergtcchnische Kommission“ wird ihre Ar- 
beiten, die auf ein  ̂enges Zusammenwirken zwischen Ar- 
iłoitnehmern, Arbcitgebern und Verbrauchern eingestellt 
.und, fortsetzen und hierbei noch nahere Yerbindung mit 
Jem Beichskohlenrate nehmen.

Gflteryerkehrmit dem Saargebiet. —  Die Umrechnung
der Markfraćhtcn des Guteryerkehrs zwischen Deutsch- 
and und dcm Saargebietl) zu dem Kurs des ab 1. Mai 

hier ais alleinigcs Zahlungsmittel geltenden Franken soli
‘..,Clner uns zuSregangenen Slitteilung zunachst im 

\  erhaltnis von 3 =  1 F r. erfolgen.
Z. B.: Ea betragt die Fracht nach Klasse C

fu r eino 15-t-Ladung von A nach B (Saar) 2106 J i
die Saarbahnzuschlagsfracht nach der anzu- 

wendenden anitliehen Zuschlagstafel K  fur 
den Gutcryęrkehr mit den Saarbahnen . . 315 ,%

Zusammen: 2421 J(,
L nter Anwendung des Umrechnungsverhalt- 

nisses von 3 -f- 1 wurden hiernaeh in B . 807 Fr.
von der Eisenbahn erhoben.

eincnl Tageskurse des franzosischen Franken von 
100 lT. _  o25 , n  wurden fur 807 F r. =  4236,75 M  
aufzuwcnden sein. Durch Zahlung der Fracht auf der

!) Ygl. St. u. E. 1921, 5. Alai, S. 636.

deutschen Yersandstation im Yerkehr nach dem Saar
gebiet und umgekehrt auf der deutschen Empfan<«- 
station wurden demnach bedeutende Ersparnisse erzielt 
werden kdnnen.

United States Steel Corporation. — Nach dem 
neuesten Answeise des nordamerikanischea Stahltrustes 
belief sieh des eń unerledigtcr Auftrassbesiand zu Ende
31 a r z  1921 auf 6 385 321 t  (zu“ l000 ker) gegen
7 044 809 t zu Ende Januar und 10 050 3ł8 t  zu Ende 
Marz 1920. Die seit August 1920 anhaltende rucklaufige 
Bewegung hat also auch im Berichtsmonat weiterhin 
angehalfccn. W ie hoch sich die jeweils zu Buch stehen- 
den unerledigien Auftragsmengen am Monatsschlusse 
wahrend der drei le tz te n Jahre beziffe-rtea, ist aus fol

gender Zusammenstellung ersiehtlich.
1319 1920 1921

31. Januar . 6 791 216 9 431 008
t

7 694 3-35
28. Februar . . 6 106 960 9 654 114 7 044 809
31. Marz . . . 5 517 461 10 050 348 6 385 321
30. April . . . i  877 496 10 525 503 _
31. Mai . . . 4 350 827 11 115 512 _
30. Juni . . . 4 971 141 11 154 478 __
31. Ju li . . .. 5 667 920 11 296 363 _
31. August . .. 6 206 849 10 977 919 _
30. September . 6 385 192 10 540 SOI _
31. Oktober . 6 576 231 9 994 242 _
•30. NoYember . 7 242 383 9 165 825 _
31. Dezember S 397 612 8 278 492 •;—

Zur Auflósung des franzosischen RoheIsenverbandes.
Dem „Comptoir mćtallurgiquc de Longwr“, das bc- 

kanntlich1) naeh 45jahrigem jBestande m it Wirkung ab
1. Łebruar d. J . aufgelost wurde, gehorten folgende 
Werke ais Mitglieder an:

G r u p p e  v o n  L o n g w y :
Soeietć Mćtallurgiąue de Gorcy (Jleurtlie ct Moselle); 
Sociótó des Acieries de Long-wy a Mont-St. Martin (M. 
c M .);
Soci^t6 Metallurgique de Senelle-^Iaubcuge il Lomrwv- 

Bas (M. et M .);
Soeiete^ des Hai^ferFourneaus de la Chiers a Longwv- 

Bas (M. et M .);
3Dr. Raty e t Cie i  Saulnes ( JL e t M .);
Socidtć Lorrainc Industrielle i  Hussigny (31. et M. ) ; 
Societe des Acićries de 3Iicheville & Micheville-Yillerupt

- (M. et M .);
^>ocićtć 3Ietallurgique d’Aubrives et Yillcrupt a Yille- 

rupt (M eurthe);
Soeietć de la Providenee a Rehon (M. et M.).

G r u p p e  t o n  B r i e y :  
pompagnic des Forges et Acieries do la Marinę et. 

d’Hom6court (Usine d’Homćcourt, 12, ruc de la 
Roehefoueault, i i  Paris (9»);

SoeićStó des Hauts Fourneaux e t Fonderies' de Pont il 
3Iousson (Usine d’Auboue), 9, i l  13, rue Saini-L&n 
a Nancy (31. e t M .);

3I3L do Wcndel e t Cio i  Joeuf (31. et 31.).

G r u p p e  v o n  N a n c y :
Compagnie des Forges de Chatillon, Commentry ct 

Ncuves-3Iaisons (Usine de Neuves-3Iaisons), 19, rue 
_ de la  Rochefoucauld, ii Paris (9°);

Societe des Forges et Acićries du Nord ct de l’Est (Usine 
_ de Jarville i l  Volenciennes (Nord).

Socićte des Hauts-Foumeaux et Fonderies de Pont :'i 
3Iousson), 9, ii 13, rue Saint-Lćon a  Nancy (M. et 
M.) j

Societó des Hauts Fourneaux, Forges et Acićries dc 
Pompey, 48, rue de la Boćtio Paris (8°);

Societe des Forges et Fonderies de 3Iontatairc (Usine 
_ de I" rouard), 5, rue Saint-Georges il Paria (9 ° ) ; 

Soeietć des Hauts-Fourneaus, de 3Iaxćville il 3Iaxćvillc 
(31. et 31.);

l ) Ygl. St. u. E. 1921, 27. Jan., S. 140.
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Socićtć Lorraine Minićro et Metallurgiąue (Usine de
Thionville), 21, avenue du Marśclial-Foch il Motz
(Moselle);

Socićtó des Forges de Yireux-Molhain Vireux-Molhain
(Ardennes). _ _ _ _ _ _

Harzer Werke zuRUbeland und Zorge, Aktiengesell
schaft zu Blankenburg am Harz. — Wie wir dem Bc-
richte des Yorstandes iiber das 50. Geschaftsjahr der 
Harzer Werke ais Aktiengesellschaft entnehmen, war 
gerade das Brgebnis de3selben zahlonmiifiig eins der 
giinstigsten im Ver!aufo der 50 Jahre des Bestclions. Der 
im yorigen Jahre herrsehende R o h s to f f  mangel hat auch 
im Beriehtsjahre hemmond auf die Erzeugung gewirkfc, 
doch konnten dio immer wieder auftretendon Schwicr:g- 
kcilen behoben werden. Die Umstellung auf die Fricdens- 
wirtsohaft wurde erfolgreich fortgesetzt und die not- 
wendigen baulichen Yoranderungon vorgenommen. Aueh 
der Bergbaubotrieb entwiekelto sich zufriedenstellend. 
Die in der Generalversammlung vpm 1. Novembor 1919 
beselilossene Erhohung dos Aktienkapitals auf 2300000 J i  
wurde im Beriehtsjahre durchgefiihrt. Die Gewinn- 
und Verlustreclmung woist nebon 231 052,65 J i  Vortrag 
aus dem Vorjahro oinen Betriobsubersohufi von
5 346 519,8-1 J i  aus. Nach Abzug von 1 451 869,68 M  
allgemeinen Unkosten, 18214,10,(6 Zinsen, 1958164,63^ 
Abschreibungen und 2700 J i  Kursverlust yerbleibt ein 
Reingewinn von 2146 624,08 JL  Hieryon werden 
20 000 J i  fur Zinsschcinbogensteuer, 125 000 Jb fur 
AuGenstando, 500 000 J i  fiir Ausbau der Wasserkralte 
und 20 000 J i  fiir Grundorwerbssteuer zuruckgestelit, 
116100 Jb Gcwinnanteile an den Aufsichtsrat gezahlt, 
500 000 J i  Belohnungen an Angestellte und Arbeiter yer- 
tcilt, 575 000 J i  Gewinn (25 o/0 gegen 20 o/0 i. \ .) aus
geteilt und 290 524,08 J i  auf neue Rechnung yorgetragen.

Norddeutsche Hiitte, Aktiengesellschaft, Oslebs- 
hausen bei Bremen. — Das Geschaftsjahr 1920 stand 
im Zeiclien des allgemeinen Brennstoffmangels, der in- 
folgo des Spa-Abkommens sich derart yerscharfte, dalS

es nur mit grofier Miilie gelang, den Betrieb im unge- 
fśihren Umfango des Vorjahre3 aufrechtzuerhalten. Die 
Erzeugung an Roheisen und Nebenerzeugnissen ging fast 
restlos in don Verbraucli iiber, dagegen machte sich 
bei Zement in dor zweiten Iliilfte des Jahres grofier 
Absatzmangel geltond. Die Zeelio „Admirał1'  hat, wie 
die Mehrzahl der Zechen dos Ruhrgebietes, mit unzn- 
reichenden Erlosen zu kiimpfen, welche ihren Grund 
in den fortgosetzton starken Erhohungcn der Arbeits- 
fohne usw. bei zwangsweise glcichgobliebenen Verkaufs- 
preisen finden. Dio Aufschlufiarbeiten zu den nouen 
Grubenfeldern „Claronberg" nehmen oinen guten Fort- 
gang. Dic AbschluRzifforn sind aus naehstohender 
Zusammcnstellung orsiehtlich:

in .fi 1917 | 1918 1919 1920

Aktienkapital . . 
Anleihen . . . .

5 994 000 5 994 000 5 994 000j 
5 000 000i

10 000 000 
5 000 000

Hypotbeken. . * 639 171 (39 171 639 171 639 171

Oewlnnvortra2f . . 74 880 167 500 172 937 196 801
Mieteinnahmeu 8 703 10 440 —
Uetriebs^ewinn 3 910 321 4 570 659 6 788 498 9 8^5 417
Rohgew inn ein- 
sclil. V o r t rag . 3 993 964 4 748 599 6 961 43* 10062 218

TJnko-ten u. Zinsen 605 337 733 737 3 358 165 4 287 976
Abschreibungen . 
Stcuern . . . .

1 818 987 2 067 672 
376 927

1 669 429 
607 916

'.13 172 
2 430 151

KriejrsunterstUtzung 129 652 325 536 __
Reingewinn . 1 365 108 1 077 226 1 252 987 2 434 11*
R eingew inn ein- 
schl. Y o rtrag  . 1 439 938 1 244 726 1 425 925 2 630 911-

Gewinnante:l des 
Aufsichtsrates. . 73 088 72 389 130 021 223 765

KU kstelłung fiir
400 000Ki iegsgewinnstener 400 000

RUckstell. f. Wohl-- 
fahrtszwecke . . 200 000 200 000 C00 000

RUckstell* f. Zins- 114 000scheinsteuer . . 
Gewinnausteil . . 0/

») 599 400 
») 10

599 400 
10

899 100 
15

1 500 00U 
15/o • •

Gewinnvortrag . . 167 600 172 937 196 801 193 15 l

AuBerdem eine Sondervergutung in gleicher Hohe.

Frankreich hat stets eine ausgesproclien hochsehuty. 
zollnerisclie Wirtschaftspolitik getrieben. Die Gedanken 
des Merkantilismus haben sich uber die franzosische Ke- 
yolution liinuber in  das 19. Jalirhundert gerettet, und bis 
zur Regierungszeit Napoleon! I I I .  konnten sich die sclmtz- 
zollnerisclien Bestrebungcn weiterhin kraftig entialten. 
Der Fabrikbetricb mit seiner W a r e n y e r b i l l i g u n g  und dic 
Entwicklung und Vcrbesserung der Yerkehrsmittel, Jir- 
eignisse, die wahrend der Regierungszeit des i d  lan 
leriseh geriehteten Napoleons I I I .  in die Erseheinung 
traten, bracliten dann y o r i i b e r g e l i c n d  omen Umschwung, 
der sich in der Aufhebung der Einfuhrverbote und in 
dem Abschlufi von Handelsvertr;igen — so lSbU mit 
England und 1862 m it dem Zollverem — aufterte. Aber 
schon bald nach Napoleons Sturz kehrte nian zur c ni z 
zollpolitik zuruck, und ais Deutschland sich auspngs der 
1870er Jahre mit einem Zollschutz umgab, folgte X'rank- 
reich 1880 nach. Der damalige franzosischeTarit sah ers - 
malig eine Verzollung der Erzeugnisse aus den Kolomen 
yor; auf Webwaren und andereGiiter wurde em erhohter 
Zoll gelegt, dagegen wurden boi Eisen- und Metallwarcn 
dio Zollsiitzo des Vertragstarifes der fruheren Jahro ais 
Normalzollsatze zu Grunde gelegt. Die letztc E n ^ e ru n g  
des franzosischen Zolltarifes fand im Jahre.1910 s t a t t ,  

einmal, weil eine Reihe anderer Staaten, wie Deutschlan , 
Rufiland, dio Yercinigten Staaten von Amenfc* w - 
zwischen ihre Zollsatze wieder erhoht hatten, und dann 
insbesondere, weil die franzosische Industrie u er a 
maclitigen auslandischeri Wettbewerb klagtc, dem s>!0 o m 
yerstarkten Zollschutz erliegen miisse. Der neue /-oii- 
tarif wies donn aueh namentlich erhohte Gonera,t,u . 
satze auf. Die dureh den Weltkrieg m i  y e r u r ^ t t .  
schwierige geldliclie Lago Frankreichs liefi ann m 
jiingsten Zeit wiederholt den Gedanken ^uftauehen m . 
den Zollen grofiere Einnahmen zu ziehen. Dureh eii.e ' >- - 
ordnung yom 14. Juni 1919 wurden W e r t  z u S,e h l a „ -

Erhohung der franzosischen Zollsatze.
z o i l e  eingefiihrt; dieso bestanden aber nur yorubor- 
srehend und wurden auf Grund einor neuen \  erordnung 
vom 8 Juli 19X9 durch „Koef fizienton" zur \  cryicłtulti- 
o-ung der spezifisehen Zoile ersetzt. In  einem besonderen 
Yerzeiehnis wurden dieso Koeffizienten, die auf dio yer
schiedenen Eingangszolle anzuwenden waren, festgesetzt, 
und der Zoll fiir jedo in dem Yerzeiehnis autgenommeno 
Ware in  der Weise berechnet, dafi man den Betrug des 
nach dem Zolltarif schuldigen spezifisehen Zolles mit 
dem fiir diese Ware in Betracht kommenden Koeffmen- 
ten yervielfaltigte. Dieses Yerfahren ist noch in Kraft. 
Inzwischen hat aber eine ubermahge Erhohung der Zoile 
dadurch stattgefunden, dafi m it V erordnung W
28 Marz 1921 die Generaltarifsatzo der Waren betraeht- 
lich erhoht worden sind. Da namentlich auch die E r
zeugnisse der Eisen- und Stahlindustrie davon betroi fen 
sind, auf die ein so hoher Einfuhrzoll gelegt ist, dafi bei 
gleichzeitiger Erhebung der SOprozentigen Ausiuhr- 
abgabe ein deutscher Wettbewerb in Frankreich nicht 
mehr moglich ist, geben wir naehstehead dje betretten- 
den Stellen des franzosischen Zolltarifes wieder, in der 
Annahme, dafi sie fur unsero I^eser von besonderean

1 r 'Zur Begriindung der Zollerholir.ngcn heifit es in dem
iniaisteriellen Bericht: *  ,

Dic Zollausschiisso der Oeputiertenkammer und 
des Senats haben in  Ueberunstimmung mit der Rc- 
eicrung die Frage gepruft, welche Mafinahmcn zum 
Schutze der natioimlen 1'idustrien zu ergreifen seien, 
da diese sich nicht nur in ihrer Entwicklung, sondern 
aueh in ilirem Dasein selbst durch den Wettbewerb 
dci- Lahder mit entwerteter Yaluta bedroht schen.

Nach Yerstanóigang mit diesen Aussęhussen 
Schlii^t die- Regieri.rg vor, eine Reihe von Bestimmun
gen zu tref fen, dereń dringlićhsib dio Erhohung dia- 
Zollsatze des Geń ,-raltarifs bei der Einfuhr darstellt,
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Tarif-
Kr. Bezeichnar.g der Ware *

te
- a o O 
Fr.

Erh<5-
hnn^s-
koeffl-
afenfc

GnSelsen and Stahl: 
Gje3er«ieises, roh, n. Priscberei- 

eisen ren weniger ais 15 % 
Mangangehalt . . . . . . . .

Splegelel3en von 15—25 % 3Ian-
gangeb&It..................................

| 205 bis Manyanei3en ron mehr ais 25 % 
und weniger ais 00 % Mangan* 
gehalt; Kie*eleisen ron mehr 
ais 5 % und weniger ais 20 % 
Kieselgehalfc; reiches Kiesel- 
aplegel eisen Ton ;wenigstens 
20 % Kiesel- und Mangangehalt 

Ferrosilizium ron 20% nnd weni
ger ais 00 % Kieselgehalt ♦ * * 

Chrom eisen von mehr ais 10% 
nnd weniger ais 90% Chrom-
g e b a l t .....................................

Titaneisen von mehr ais 5 % und 
weniger ais 90 % Titangehalt • 

Molybdilneisen ron mehr ais 5 % 
und weniger ais 00 % Molybdan-
g e h a lt.....................................

TungsteneSsen ron mehr al3 5 % 
and weniger ais 00 % Tungsten-
gehalfc • ................. ...

Vanadineisen ron mehr ais 5 % 
Yanadingehalfc sowie andere Le
gierungen aller Art von Eisen- 
roetah mit seltenen Stoffen mifc 
Ausnahme der rorstehend auf- 
gefiihrten: Kiesel, Mangan,
Chrom, Tifcan, Tungsten und 
Molybdiin, mit einem Gehalt 
ron 00 % und darttber . . . .  

Schmiedeisen und Stahl, roh, in
I n g o ts .................................. ...

Schmiedeisen oder Stahl, gewalzt 
oder geschmiedet, in Blooms, 
Stangen (bilettes) und Barren* 

Schmiedeisen-oder Stahl, gewalzt 
oder geschmiedet, in Barren ron 
3 mm oder weniger an ihren 
dfinnsten Stellen; Simswerk, 
glatt oder rerziert; Schmied- 
elsen mit einzelnen Reliefrer-
zierungen • • ............................-

Feiner Werkzeugstahl.................
Spezialstahl mit einem Gehalt ron 

wenfgstens 0,5 % Nickel . . . .  
0,5—6 % Ohrom . . . .  
0,6—6 % Tungsten • * 
0,2-2 % Molybdan 
0.1—0,5% Vanadium * • I 
0,1—0,5 % Titan . . . .  I 

mehr ais 6 % Chrom * . . |
*» » 6 % Tungsten • * j
» »» 2 % Molybdan * • ••
ł» ti 0,5 %  Yanadium • •
» » 0,5 % Titan oder

anderen seltenen Stoffen aller
Art ...........................................

Maschineneisen oder . Maschinen-
s t a h l .......................................

Bandeisen oder Bandstahl, heifl 
gewalzt, von 1 ram Dlcke und
darUber....................................

Bandeisen oder Bandstahl, kalt 
gewalzt: 

ron mehr ais 1 mm Drcke 
„ 0,6—1 
j» 0,4—0,6 „  M
„ weniger ais 0,4 „ „

Ebene Bleche aus Eisen oder Stalli, 
nicht beschnltten: 

ron mehr ais 1 mm Dicke 
0,6-1 „ „
0,4—0,6 „ 

weniger ais 0.4 ,, 
beschnltten:

▼on-mehr ais 1 mm Dlcke 
0,6—1 „
0,4—0,6 „ ”

„ weniger ais 0,4 „

101

206

207

207 bis

| 207 ter 
207 

; quatęr

207
quin-
qnies

208

200

209 bis

210

Tarif-
Nr. Bezeichnung der Ware

Wert

100

14

20

Zł

80

S0

210 bis

2l0 ter

211

212

20 % 

18

10 L

60

200

26

32
36
44
52

2S
36
40
44

30
40
•14
48

[ 212 bis 
213

214

1,9

217

219

Ebene Bleche aus E'sen oder Stahl 
gegliinzt, beschnltten oder nicht 
ron mehr ais 1 mm Dicke * * * 

„ 0,6—1 „ „ . . .
„■ 0,4—0,6,, ,, ,. . .
„ weniger ais 0,4 mm Dicke • 

Ebene Bleche aus Eisen oder Stahl, 
kalt gewalzt, in Feuer weiB ge- 
brannt oder geblaut, beschnit- 
ten oder nicht: 

yon mehr ais 1 mm Dicke + • • 
i> 0,6—1 „ „ . . .
,, 0,4—0,6,, ,, . . .
„ weniger ais 0,4 mm Dicke • 

Ebene Bleche aus Nickelstahl, 
beschnitten oder nicht • • 

Bander, heifi gewalzt, sogenannte 
,.larges plats‘\  ron mehr ais 20 
cm Breite und ron mehr* ais
2 mm Dicke.............................

Eisen, rerzinnt (Weifiblech), rer- 
kupfert, rerbleit oder rerzlnkt: 

ron mehr ais 0,6 mm Dicke • * 
„ 0,6 mm oder daruber • • • 

Eisen- und Stahldraht, glelchriel 
ob rerzinnt, rerkupfert, rer- 
zlnkt, galranisiert,weifigebrannt 
oder nicht: 

ron weniger ais 70 kg Wider- 
standsfShigkeit auf 1 qmm Quer- 
schnitt bei einem Durchmesser 
ron mehr ais 2 mm . . . . .  

ron mehr ais 1 —2 mm . . . .
»j »> ,, 0,5—1 ,, . . . .
„ 0,5 mm und darunter • • *
»» 70—175 kgWiderstandsfahig- 
keit auf 1 qmm Querschnitt bei 
einem Durchmesser:

ron mehr ais 2 m m ..................
»» u „ 1 —2 mm * . . .
u ,i „ 0,5—1 mm . . . .
„ 0,5 mm und darunter • • *
„ mehr ais 175 kg Widerstands- 
fahigkeit auf 1 qmmQuerschnitt 
bei einem Durchmesser:

ron mehr ais 2 mm ..................
i» ii „ 1 —2 mm • • • •
ii i, ii 0,5—1 ,, . . . .
„ 0,5 mm und weniger • • •

Eisenwolle (Drahtziehereispane) 
Schienen aus Schmiedeisen oder

gewohnlichem S ta h l ...............
Schienen aus Spezialstahl, d. h. 

aus Stahl, der mehr ais 9 %
Mangan e n th a l t ......................

Riider, Radkranze und Speichen- 
steme aus Schmiedeisen oder 
Stahl:

fiir Eisen- und Straflenbahnwagon:
roh ...............................................
bearbeitet . . . . . . . . . . .
fiir Lokomotiren:
r o h .......................................
bearbeitet.................. ...
Achsen: gerade, fiir Eisenbahn- 

und Strafienbahnmaterial, sowie 
Achsen, anderweitig nicht ge- 
nannfc, aus Schmiedeisen oder 
Stahl:

roh .................................... ...
bearbeitet....................................
Kurbelachsen aus Schmiedeisen 

oder Stahl fiir Lokomotiren:
roh . . . . ~ .................. ; . .
bearbeitet ................................  .
Achsen aus Schmiedeisen oder 

Stahl, fiir Kraftwagen:
r o h ..............................................
bearbeitet.................. .................
Abfalle (chutes, ferrailles) und 

BruchstUcke alter Waren, die 
nur zum Einscbmelzen rerwen- 
det werden konnen:

aus G ufieisen.............. ...
ii Schmiedeisen oder Stahl

CJ-=a r:

O
Fr.

. Erhtf- 
hungs- 
koefli- 
zient

100

36
44
48
52

28

48
52

40
52
60

120

68
100
150
200
68

24

32
40

32
52

48
80

64

2‘)
2 )

(3)

2,6
2.6

2,6
2,6

und zwar mit der MaCnahmej daB der JŁudmalunter-
S0I“ Genera^tarif und dcm Minimal- ta rif 300 o/o betragfe.

In  der Verordnung selbst heifit es:
Pie_ EinfuŁrżollo des Generalzolltarifs (1. Ko-

onne), die sich ergeben aus denr Gesetze vom 11. Ja -

nuar 1892 und aus den spiiter erlassenen Vcrordnungcn, 
werden entsprechend den Angaben in dem beigefugten 
Yerzeichnis, und zwar fiir die in dem Yerzeichnis

J er •^oe^ z ĉn  ̂ 2 wird auf galranisiertes, ge- 
welltes Bledi nicht angewandfc.



19. Mai 1921. Wirtschaftliohe Rundschau. S tah l u n d  E ison. 711

bezeichneten W aren festgesetzt. Dadurch W e n  die 
schon bcstehenden oder noch spater folgenden L r- 
hohungskoeffizienten nicht beruhrt. Gleiehfalls wer
den dio Anmerkungen, dio zusiitzlieh nach dera Ge- 
neraltarif anzuwenden sind, aufrechtorhalten bleiben.

Dio aus den Yereinigten Staaten Nordamcnkas 
stammenden Waren, aufier den, entwcder don Mi- 
nimaltarif oder den intcrmediaron T anf gemafi Ge- 
setz vom 29. Marz 1910 geniefienden Waren, bleiben 
den Satzen des bisherigen Generaltarifs, ohno Aeii- 
derung jedoch der Erhohungskoeffizienten untor-

worfen. Die Anwendung dieser Bestinimungoa wird 
an deu Nachweis des Ursprungs und an dio reglomen- 
tarischen Versaudbestimmungcu gebunden.

Dio in nachstehendom Ycrzeichnis aufgctuhrteu 
Waren, die naehweislich vor Yeroffentliehung gegeu- 
wartiger Verfugung unmittelbar naeh Frankreiehi ab- 
oesandt waren, werden noch nach dom nieht erhohton 
Generaltarif behandelt, unbcsehadet jedoch otwaigor 
Erhohungskoeffizienten.

Diese Ycrorduuugen finden auch aut Algerien 
Anwendung.

Italiens und Frankreichs Eisenindustrie.

Nachfolgende Untcrrcdung zwisclion oinoiii Berioht- 
erstatter und einem italienischen Grofiindustricllou fin
det sich in der „Metallurgia Italiana“ vom 28. l<ebruar 
1921. W ir bringen die dortigen Ausfuhrungon, yon 
einigen unbedeutenden Kiirzangen abgesehon, fast wort- .

Was denkon Sio von der franzosischen Wirtsohafts- 
politik in Hinsicht auf unsere eigenen Belanger’ Jie- 
sondors die dor Eisenindustrio.’’

Gelcgentlich der lotzten Kammersitzung hat der 
Abgeordnete Loueheur, einer der grofiton IndustricUon 
Frankreichs und zugleieh Minister der befreiten Gebiote 
und der Wioderherstellungon, eino bomorkenswerteiRede 
n-ehalten. Frankreich habe zusammon mit don Werken 
Lothringens die Moglichkeit, U  Mili. t  Eisenhuttcn- 
erzeugnisse herzustellen, gegeniiber 5 Mili. vor dem 
Kriege. Es konne daiier davon 5 Mili. au3fuhren mit 
einem Gewinn von 5 Milliarden F r. zugunsten dor iran- 
zosisclien Ilandolsbilanz, so dafi os in yior bis funt Jahren 
seine privaton Ausiandsverpflichtungen bozahlt haben

I-Ialten Sie dieso Voraussage nieht fur ubertrieben?
Kcineswegs. Loucliour hat in der Beurteilung der 

Leistungsfiihigkeit der franzosischen Eisenindustrio 
recht. Frankreich wird bald an der Spitze d e r  europai- 
schen Eisenindustrie stclien und dio miichtige a o cr 
Vorhcrrschaft in  Handen habon, die yorher DcutschUind 
besafi. Es wird nicht nur Europa beherrschon, sondern 
auch mafigebenden Einfluft auf dom Weltmarkte iajen. 
Nur wenige konnen sich in Italion eine Vorstellung von 
dem ungeheuren W erte Elsaft-Łothringens mac len, un 
von dem grofien Yorteile, den Frankreich dureli den 
Wiedererwerb dieser Provinzen in wirtsehaftlicher Hm- 
sicht errungen hat, die heute einen mindestens lunzig- 
mal hoheron W ert ais 1870 haben. Erhoht wird <Reser 
Vorteil noch dureh dio 15jahrige Besetzung es ' 
gebietes, reich an Kolilengruben und groBen usen m 
werken, dio fast alle in den Ilandon weniger ]-ersonen 
voreinigt sind, we'clie Europa boherrechen \ver cn, 
zwar schlechter ais es soinerzeit die Thyssen, Stiu e ,  
Rochling und K rupp beherrschten. Aber auch di 
letzteren haben, obwohl es eigcntlich so echeuit.. ihre 
EinfluB noch nicht eingebuBt; denn schon bahnt sic 
eine Verstandigung an zwischen diesen un cn 
zosischen IndusfcriegroBen. • .

So hatte also dio franzosische J1 uttemndustne u 
recht, um H ilfe und um Schutz zu bitten? _

Ganz gewifi. Den franzosischen IndustneUeu ge 
niigte e3 noch nicht, die beriihmte lothpingisc e _ 
zu besitzen, die modemen ungeheueren 3 u 
Lothringens und der Saar, eine Eigenerzeugmig _
20 Mili. t  Kohle zu haben und dazu noch 8 bis 10 MrU.^ 
deutscher Kohle zu geringen Preisen: n e m , s i e so 
noch gegen den maBlosen deutschen e t t ew ’ 
langen eriiohten Zollschutz bis zum Neun- Ins Ze^ nf®® ‘ 
der heutigen Satze, wie aus der Bedę 
ministers in der Kammer vom 21. Dezember . -

Welehes ist die L a g e  unserer Industrie im 
gleiche zu der franzosischen? ,

Das ist mit wenigen Zahlen l^ n tw o rte  . y  
preis in Frankreich fiir dio Industrie 135 ' r/> u‘ ;
500 L., Roheisen in Frankreich 400 Fr. (viel •

roheisen), in Italien 1200 U, Schrott 110 I r .  bzw. 
100 L. Ilicraus folgt, dafi dio Eisouhiittenorzougnisse 
in Italien mindestens das Doppolto kostou miisson.

Welehes sind nun dio Preiso der Erzouguisse w
den beiden LfindornP

In  Frankreich kosten Walztrjigor 78,50 l<r., in 
Italien 135 L., Staboisen in Frankroich 90 J'’r., iu 
115 L. je 100 kg. Wenn nun dio' Franzoson um .Unio 
sohreion (und die Bolgior machon das gloiclio, so dftll dic 
belgisehe Rogiorung schon yoranlafit hat, daB dio ottont- 
liclion' VorwHltungen keino Auftrago mehr nach Doutsch- 
land geben diirfen), und wenn dio franzowsoho hammer 
diesem Scl.rei nach ErijOhung der Schutaolle Folgę 
loistet, so ist leicht auszudonkon, wio dcmgegenubor dio 
Lago dor italieniBolien Eisenindustrie sich gcstalten 
wird. Dereń Lage ist sehr traurig: dio Horstellungs- 
kosten stehen 10 bis 50 Liro jo 100 kg iiber den ^ or- 
kaufspreisen. Dieso Lago ist nicht nur yon dem here.n- 
brechenden deutschen Wottbewerb heryorgenifen (wcl- 
cher aufier seinen naturlicheii Yorteilen auch nocl, d.e 
Valuta fiir sieh hat), sondern hauptsachlich dffireji das 
franzosische „Dumping", das sich schlimmcr cinfiilirl, uls 
das seinerzeit so viel geschmiihte deutselie.

Dieso Behauptung ist eino auflęrordentlieh Bchwjgr 
wiegende. Konnte ich dafur einigc zahienmaBige Ber

leS° D as^lcom ptoir Siderurgique“ bietet a n : (Preise je

100 ^  ia l'»ankrt!ch in »  ^

Blocke 68,50 60,00 18, SO 37,00
Sehienen 78,50 65,00 13,50 27,00

Es ireht das Geriicht, daB das Comptoir beabsichtige, 
zu jedem Preise grofie Mengen Halbzeug uuterzubri^en 
um den italienischen Markt zu crobern. Und 
verlan-en und erlialten die franzosischen lm iu .trid lu i 
noch «ewaltige Schutzzolle, wahrend dio italiennschcn, 
die nur d n ?  Erhohung von etwa 0,8- bis 
erbeten haben, deswegen an ^aU en  w w łen.

Glauben Sie, dafi dieaer Bmbrudi franzo^.^j.ej U -  
zeugnisse in Italien eine ̂ Folge der 
oder eine Kaiupfeswftffe?  ̂ tjV

Dieses „Dumping" der tnun«o«»cne- 
leute in Italien, U. w heftigem 
Zweck habeiu dic itaUeniseho 
mciiten. Dies Koitt auch aus der leteton
VOr, weleho die Aosfulir 
sich fast ausschliefilieli 
wahr, dab C3 Ausn.Łhme 
scheidnugen eine .. .i
treter der groBtcn Sehr 
Industrie Fr:; - 
eines Zteic? - 11 -----
5,30 I 30 ltK! KS- -• 

. M -" i < J-! her v<

Schrott
BOgeh •:
n gibt, die i 
httsses: abt ?’/•. 
)ttvcrbr3Tnj*i?

kann m ir  ttou 
rie zu ver- 
rfujruiig her- 
v.i, and die 
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den Ent- 

, . die Ver- 
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radezu ungeheuerlichen Vorsehlag iiberhaupt ein W ort 
zu yerlieren. Unsero Werlte, die ohne Arbeit sind, 
miifiten sich also verpflichten, 50 000 t  Halbzeug zu 
Iniandspreisen abzusetzen trotz des sehon oben erwahn- 
ten Unterschiedes zwischen Inlands- und Auslandspreisen 
von etwa 32 Lire je 100 kg. W7ir miifiten also den 
H erren de Wcndcl & Co. 16 Millionen schenkcn und 
unsero eigenen Werke schliefien. Dafiir hatten wir dann 
den einzigen VorteiI, Sehrott zu Iniandspreisen und ohne 
Zoli einfiiliren zu konnen, ein Vdrteil, der natiirlich 
hinfallig wird, teils wegen des zu hohen Preises, teils 
wegen Mangels an Arbeit. In  dieser kritischen Lage 
kann unsero Eisenindustrie natiirlich nieht weiter lebens- 
fiihig bleiben. Um das zu beurteilen, brauclit inan kein 
Techniker zu sein, dazu geniigen die angegebenen Zahlen. 
Die Arbeitergewerkschaft hat erklart, die Krisis sei 
kiinstlich von den Unternehmern selbst hervorgerufen, 
um Entlassungen vornehmen zu kiinnen und den auf- 
ruhreriselien Geist zu unterdriicken. Ich kann ver- 
sichern, da (i es goradezu „wunderbar" ist, wenn ange- 
siehts dieser Lage die Unternehmer bis heute haben 
iiberhaupt oben bleiben konnen, aber alle Kriifte gehen 
einmal zu Ende. Sehon liegen Zehntausende von Tonnen 
uhverkaufter Erzeugnisse auf den Lagern. Die Sehiie- 
Cung yieler Werke wird sich nicht mehr lange liinaus- 
schieben lassen.

Und was macht die Regierung?
Die Tatigkeit der Regierung ist mehr ais beklagens- 

wert. Um das zu zeigen, geniigt die Auffiilirung einiger 
RegierungsmaBnahmen:

1. Zollfreie E infuhr von Eisenhiittenerzeugnissen fiir 
die Kleinindustrie, fiir den Sehiffbau und fiir den Bau 
von Volks- und Arbeitcrwohnungen.

2. Ausnahmezollzustand fiir die neuen Provinzcn, 
niedrigere Zoile fiir die Rohstoffe ais selbst naeh den 
alten osterreichisehen Tarifen, wahrend Oesterreich selbst 
sich heute das 50fache des Vorkriegszolles bezahlen liiBt.

3. Aufhebung der Einfuhrverbote, welche nur fiir 
Deutsehland und die friiheren feindlichcn Lander galten, 
fiir alle Industrieerzeugnisse, und das gerade in einem 
Augenblicke, in dem sieli die deutsche Eindringung dank 
der Markentwertung und der niedrigeren Iio3ten der 
Rohstoffe besonders fiihlbar macht.

4. Plan einer Vereinbarung mit den groBten fran
zosischen IndustrleUen (do Wen de! und Schneider) unter 
Mithilfe der gefiilligen franzosischen Regierung, um 
85 000 t  Eisenerzcugnisse einzufuhren.

Der Gipfel dieser Machc des Industrieministers 
( Unjerstaatssekret-ar fiir die Handelsmarine) ist die 
Tatsache, wie er sich um dio Unterbringung deutselier 
Walzerzeugnisse fcemiiht in WTettbewerb m it der ita- 
lienisehen Industrie!

• ......... 9 !
Es ist ungeheuerlich, aber Tatsache. H ier haben 

Sie Abschrift eines Angebotes der „Henrichshutte" an 
die italienische Abordnung bei der Interaliiierten Schiffs- 
kontrollkommission, ein Angebot, das yom Sekretiir 
dor Abordnung se’.bst (einem italienisehen Offizier) dem 
Industricminister mitgcteilt wurde, und hier die Ab
schrift des Briefes, welchen jener Staatssekretiir den 
wichtigsten italienisehen Scliiffbau treibonden Eirmen 
zustellte. Unsere Offiziere und Unterstaatssekretiire 
werden so, siclier in gutem Glauben, dio boston Ver- 
treter der deutschen Industrie. Und so sollen die ita- 
lieniselien Industriellen ihre Werke in Tatigkeit halten, 

, ihren Arbeitern Arbeit geben, die hohen Lohne bezahlen, 
und schlieBlich auch noch eine solche Kontrolle auf sich 
nehmen, wie sie in diesen Tagen yom Ministerium vor- 
gelegt wurde. Sie und mit Ihnen ein Teil Ihrer Leser 
werden mich yielleicht fiir zu pessimistiseh halten, dem 
ist aber nicht so. Ich habo noeh Yertrauon in die E in- 
sieht der Regierung wie auch in eine Gosundung der 
Arbeiterklasse, welche sich jetzt selbst uberzeugeri kann, 
wohin eino wahnsinnige Politik fiilirt. Es ist jedoch 
notig, daB alle, und zuerst die Regierung, einen neuen 
Kurs einsclilagen; so geht os nicht weiter.

Bucherschau.

G r i m m ,  F ., D r., R eehtsanw alt, Essen: Die Yor- 
k rieg sv ertrag e  nach dem F riedensvertrag  mul. 
das V erfahren vor den gem ischten Schieils- 
gerichtshofen nach dem S tande vom 1. Miii z 
1921, nebst einem Anhang, enthaltend die 
franzosische, belgische, englische und jafiatii- 
sche Schiedsgerichtsordnung, sowie die auf 
die V oikriegsvertriige beztiglichen Bestim
mungen des F riedensvertrages und sonstiger 
deutseher und auslandischer Gesetze, Dekrete 
usw. E ssen : W . G irardet 1921. (X If, 176 S.) 
8 °. Geb. 40 JL

Dieses Buch beschaftigt sich mit einer derjenigen 
Vorschriften des Friedensyertrages, die tief in die 
Sphiire dos Priyatrcclits cingreifen. Es befaBt sieli mit 
der Regelung, dio der Artikel 299 des Friedensyertrages 
fiir Yorkriegsyertrśige bestimmt. Nach diesem Artikel 
werden samtliehe Yertriigc zwischen Feinden aufgclost 
m it Ausnahmc derjenigen, deren Erfiillung die Regierun- 
gen des Feindbundos im allgemeinen Interesse binnen 
sechs Monaten nach Inkrafttreton des Friedensyertrages 
yerlangt haben. Diejenige Partei, die dureh die Aus- 
fiihrung eines aufreehterlialtonen Vertrages eine Nacli- 
teil erleidet, kann eine angemossene Entsehiidigung von 
den im Friedensvertrag yorgescliencn gemischten Schicds- 
gerichtśliofen yerlangen. Diese sind auch fur alle Streit- 
fragen zustiindig, die iiberhaupt mit Vorkriegsvertriigen 
im Zusammenhaug stehen, falls nicht die ordentliehen 
Landosgeriehte der Gegnerstaaten ausschlieBIich zu- 
stiindig sind. Eino Fiille ungeloster Fragen bringt diese 
Bestimmung dos Friedensyertrages m it sich. Dies haben 
dio bislang yerstreut in der juristischon Fachliteratur 
ycroffentlichten Aufsiitze erkennen lassen. Grimm be- 
miiht sich mit gutem Erfolge, eine nahezu liickenlose 
Darstellung aller derjenigen Gesielitspunkte zu geben, 
dic fiir die Beurtcilung der Rechtslago der an Vor- 
kriegsvertragen Beteiligten yon Bedeutung sind. Selbst- 
yerstiindlich mufi er sieh hierbei damit begniigen, yieles 
nur anzudeuten. Aber es lafit sich wohl sagen, dafi nie- 
mand, der mit dieser Materie zu tun liat, sei es ais un- 
mittelbar Beteiiigter, sei es ais deren Berater, an diesem 
Buche yorbeigehon kann. E 3 ist das erste, das sich die 
systematische Darstellung dieses sproden und bislang 
leider viel zu wenig beaehtcten Rechtsgebietos zur Auf- 
gabo gemaclit hat, und deanocli ist dieses Gebiet fiir 
unser gesamtes Wirtschaftsleben von dor allergriillten 
Bedeutung, wenn man beriicksiehtigt, wolclie Reclits- 
streitobjekte hier in Frage kommen. Besonders ist es zu 
begriiBen, dafi dieses Buch auch eino W7iedergabe aller 
Gesetze und Verordnungen bringt, die mit dieser Ma
terie im Zusammenhang stehen. Es enthalt die ein- 

_ schliigigen Bestimmungen des Friedensyertrages, ferner- 
liin dio Prozefiordnungen des franzosischen, des bel- 
gischen, des englischen und des japanischen Schieds- 
gerichtshofes, auBerdem aueh noch eine betrachtlicho An
zahl franzosischer Verordnungen und Bekanntmachungen. 
Alles in allem: ein wertvolles Buch, fiir das die Be
teiligten dem Verfasscr zu um so gróBerem Dank yer- 
pfliehtet sind, ais die deutsche Regierung bislang nichts 
uuternommen hat, um eine liickenlose Unterweisung der 
deutschen Beteiligten zu ermoglichen, ganz im Gegensatz 
zur franzosischen Regierung, die ein besonderes Anit zur 
Beratung der beteiligten franzosischen Staatsangehorigen 
eingerichtet liat. Dieses franzosische Amt hat es ais 
seine erste Aufgabo angesehe:i, ein umfangreichcs. Buch 
herauszugeben, daB eine yollstiindige Sammlung aller 
einsehliigigen Gesetze und Bekanntmachungen ent- 
hiilt, an Hand deren jeder Franzose gleich in der. 
Lage ist, die Rechtslago seines eigenen Falles nachxu- 
priifen. Dr. M. Mrcllensttin.-


