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Verfestigung und Rekristallisation verguteter Stahle.

Yon E. Houdremont, H. Kallen und K. Thomsen in Krefeld.

[Mitteilung aus der Yersuchsanstalt des Krefelder Stahlwerks.]

( Emjlup des Kaltziehens auf vergutełe und verschieden legierte StdMe. Wirkung des Anlassens
nach Kaltverformung.)

UL n den Korngrenzen von Yielkristallstoffen werden 
stets Spannungen vorhanden sein, die eine Folgę 

der gegenseitigen Behinderung der yollkommenen 

Kristallflachenausbildung sind. Diese Spannungen 
werden das Bestreben haben, sich auszugleichen. Der 
Ausgleich kann indes nur dann stattfinden, wenn die 

Spannungsunterschiede an den Korngrenzen so groB 
werden, daB der Widerstand der angrenzenden Kórner 
gegen das Kristallwachstum, dessen GroBe wiederum 
in dem Aufbau bzw. Lagerung der betreffenden 
Kristallflachen begrundet ist, von ihnen iiberwunden 
wird. Man wird daher an den Korngrenzen von 

VielkristaIlstoffen stets Spannungsgleichgewichte 
haben. Eine Stórung dieses Gleichgewichts bedingt 
Kornveranderung. Die Ursachen der Gleichgewichts- 
storung kónnen zweierlei Art sein: Erstens durch Ver- 
formung. Die Spannungen an einzelnen Flachen 

werden so groB, daB der Einformwiderstand der an
grenzenden Kristallflachen iiberwunden wird. Diese 
Erscheinung wird mit Rekristallisation bezeichnet. 
Zweitens durch Yerminderung des Einformwider- 
standes der einzelnen Korner, z. B. durch Erhóhung 

der Temperatur (Aenderung der Bewegungsenergie 

von Atomgruppen und des Zusammenhalts der Atom- 
verbande). Diese nur durch Temperatursteigerung 

hervorgerufene Kornveranderung bezeichnet man 
einfach ais Kristallisation. Bei Rekristallisationser- 
scheinungen ist bei vielen Metallen eine Yerbindung 
von Verformen und Anlassen bei hóheren Tempera
turen erforderlich, wahrend bei einzelnen Metallen 

bereits bei Raumtemperatur Rekristallisation erfolgt. 

Infolgedessen findet bei Vielkristallstoffen -— ab- 

gesehen von Umkristallisationserscheinungen, die 
ihrerseits ja auch nur Folgen von Gleichgewichts- 

storungen von Atomumgruppierungen sind — ge- 
wohnliches Kristallwachstum in festem Zustande statt 
mit steigender Erwarmung bis zum Schmelzpunkt. 

Die Kornanordnung eines Vielkristallstoffes bei 

Raumtemperatur gibt daher stets ein Bi ld des Gleich
gewichts, wie es durch die vorhergehende Warm- 
behandlung bedingt ist. Erst durch Ueberschreiten 

der bei dieser Warmbehandlung erreichten Tempera

tur findet weitere Kornveranderung statt, es sei denn, 

daB zwischendurch infolge Verformungen das Gleieh- 

X X IX .4J

gewicht gestort wurde. Dann werden bereits bei 
tieferer Temperaturbehandlung neue Gleichgewichte 
erreicht; bei einzelnen Metallen erfolgt dies bereits 
bei Raumtemperatur (Zink und Blei).

Die bisher veróffentlichten Versuchsergebnisse 
iiber die eigentlichen Rekristallisationserscheinungen 
an Eisenlegierungen erstrecken sich hauptsachlich auf 
im gegliihten oder gewalzten Zustande kaltverformte 
Legierungen. Sehr umfangreich ist das Schrifttum 
iiber den EinfluB nachtraglicher Gluhungen bei ver- 
schiedenen AnlaBtemperaturen von reinem und nied- 
riggekohltem, kaltverformtem Eisen1). Aehnliche 
Erscheinungen bedingt das Verformen bei hoheren 
Temperaturen2). Die Móglichkeit einer einfachen 
Kornatzung und leichten Beobachtung der Korn- 
veranderung nach erfolgter Streckung und Gluhung 
waren wohl die Ursache fur diese ausgedehnten Unter
suchungen. \ on vielen Forschern wurden auBer 

mikroskopischen Beobachtungen gleichzeitig Unter
suchungen iiber die Veranderung der mechanischen 
Eigenschaften durch Kaltreckung und Nachgltihen 

vorgenommen. Bemerkenswert ist die Tatsache, 
daB die Yeranderung der mechanischen Eigenschaften 
nicht immer mit einer Veranderung der Kornstruktur 
verkntipft ist (Alterungserscheinungen). Man unter- 
scheidet daher in neuerer Zeit zwischen Kristall- 
erholung und Rekristallisation3). Bei der Kaltver- 
formung von Metallen findet nicht nur eine Yerande
rung der Korngrenzen und Spannungen langs der- 
selben statt, sondern es treten auch Spannungen in 

den Kiistallkornern selbst auf. Die Beseitigung 

letzterer bezeichnet man mit Kristallerholung. Die-

x) Siehe u. a. O b e rho ffe r  u. O e rte l: St. u. E. 39
(1919) S. 1061; 44 (1924) S. 560; P om p : St. u. E. 40
(1920) S. 1261,1366 u. 1403;Goerens: Ferrum 10(1912/13) 
S- 226 u. 260; B aue r: M itt. Materialpriif.33 (1915) S. 395; 

O b e rho ffe r  und J  u n g b lu th :  S t.u .E . 42 (1922) S.1513; 
H eyn : Theorie der Eisen-Kohlenstoff-Legierungen (Ber
lin: J. Springer 1924).

2) H a n e m a n n : St. u: E. 45 (1925) S. 1117; Ber 
Werkstoffaussch. V. d. Eisenh. Nr. 84 (1926); H o u d re 
m o n t und K a lle n :  Ber. Werkstoffausseh. V. d Eisenh 
Nr. 72 (1925).

3) Arbeiten von P o la n y i und M as ing : u. a. St. u. 
E. 45 (1925) S. 1787; P o la n y i:  Ber. Werkstoffausseh 
V. d. Eisenh. Nr. 85 (1926).
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Abbildung 2 . Yerfestigungskuryen der Stah le  B  und C,
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die Festigkeitszahlen in vergiitetem Zustande. Ais 

MaBstab fiir die Zahigkeit wurde jeweils nur die 
Einschnurung angegeben, da bei . den oft zu sehr 

geringen Querschnitten herabgezogenen Stahlen ge- 

nau yergleichbare Dehnungsmessungen sehr schwierio- 
waren.

Die Ziehfahigkeit verguteter Stahle ist meist 
besser ais die gegluhter, was wahrscheinlich auf das 
feinere und gleichmaBigere Gefiige zuriickzufuhren
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lichten Mitteilung5) ist die Verfestigung bei der Kalt- 

verformung dem je verformter Volumeneinheit ver- 
drangten Yolumen proportional und kann gesetz- 
maBig durch die mathematische Gleichung a =  <r0 +

a f au.sgedriickt werden, wobei u die jeweilige

Festigkeit, a0 die Festigkeit des unverformten Metalls, 

a eine \ erfestigungskonstante, F0 der unverformte, 
F der durch Verformen erreichte Quersehnitt be- 

deuten. Die Bestimmung von a kann unmittel- 

bar an verschieden stark verformten Staben 
gemessen werden, es genugt aber auch bereits 
ein Zerreifiversuch des ungeformten Werk- 
stoffes, wie ebenfalls in obiger Mitteilung 

dargelegt wurde, wenn man die spannungs- 
erhóhende Wirkung der Einschnurung nach 

Erreichung der Hóchstlast beriicksichtigt und 
die wahre Spannung wie folgt berechnet:

1 °hm
=  t * wobei d der Durchmesser der

l  +

//7

Abbildung 3. Verfestigungskurven der Stahle D und F.

ist. Die groBe GleichmaBigkeit des GefUgeaulbaues 
lassen ortliche Blockierungen und Ueberziehen 
weniger leicht auftreten, das Gesamtgefuge beteiligt 
sich gleichmaBiger an der Verfestigung, wahrend 
gegluhter Werkstoff stets harte und weiche Be-
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Abbildung 4. Festigkeit und Kontraktion in Abhangig- 

keit von der AnlaBtemperatur.

Stahl A vergiitet und kalt gezogen auf 192 kg/mm2. 
Stahl B vergiitet und kalt gezogen auf 162 kg/mm2.

standteile in verhaltnismaBig grober Verteilung ent- 

halt und zuerst sicherlich nur die weicheren Bestand
teile eine Verfestigung erfahren. In Abb. 1 bis 3 

sind die Verfestigungskurven der untersuchten 

Stahle aufgezeichnet; die Verfestigungskurven sind 
fur das Ziehen von groBer Bedeutung insofern, ais sie 

einen ungefahren MaBstab fiir die Ziehfahigkeit der 

kstoffe abgeben. Nach einer jiingst veróffent-

Probe, r der Halbmesser der Einschnurung, 
ffhm die mittlere Spannung ist. Durch Messen 

des Halbmessers r der Einschniirstelle kann 
man die wahre Spannung kt, die der wahren 
Verfestigung entspricht, ermitteln. Bei den 
Stahlen B C F, die eine gróBere Einschnurung 

aufwiesen, wurden die wahren Verfestigungs- 
kurven sowohl experimentell ais auch aus dem ZerreiB- 

versuch bestimmt und an der betreffenden Stelle auf- 
getragen. Wie aus Abb. 1 bis 3 ersichtlich, ergeben sich 
auch bei diesen Yersuchen sehr gute Uebereinstim- 
mungen, so daB das Verfahren zur Ermittlung der 

wahren Verfestigungskurve aus dem ZerreiBversuch 
ais praktisch einwandfrei anzusehen ist und fur den 
Ziehereifachmann ein wertvolles Mittel zur Beurtei
lung des Ausgangswerkstoffes darstellt. Je nach der 
Art der Vergiitung konnen, wie Abb. 3 (Slahl D) zeigt, 
die erzielten Ergebnisse sehr verschieden sein, und 
es treten oft bei diesem Werkstoff krasse Unter- 

schiede auf. Die Verfestigungskurve des auf 
130 kg/mm2 verguteten Stahles verlauft auBerst 
steil; der Stahl riB nach dem dritten Zuge ab 

urd lieB sich nicht weiter ziehen. Derselbe°Stahl 
auf 115 kg/mm2 vergiitet zeigt einen flacheren 

^ erfestigungsverlauf und lieB sich entsprechend gut 
ziehen. Im allgemeinen ist der Unterschied der 

Yerfestigungswinkel von vergutetem gegeniiber 
gegliihtem Werkstoff sehr gering. Abb. 2 zeigt 
z. B. die Verfestigung von gegluhtem und auf 

zwei verschiedene Festigkeiten bei gleichem Ver- 
gutungsverfahren vergiitetem Werkstoff. Niedrig 

verguteter und gegliihter Werkstoff besitzen prak

tisch denselben Verfestigungskoeffizienten, wahrend 
der etwas hoher vergutete Stahl einen steileren Ver- 

lauf der Verfestigungskurve aufweist. Man hat es 
also in der Hand, durch Wahl der Vergiitungsver- 

fahren die Verfestigung in gewiinschter Weise zu be- 
einflussen. In Abb. 4 bis 6 ist der EinfluB der AnlaB

temperatur auf die Festigkeitseigenschaften der kalt- 

gereckten, verguteten Stahle A bis F schaubildlich

5) Ber. Werkstoffaussch. V. d. Eisenh. Nr. 71 (1925).
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Abbildung 5. Eestigkeit und Kontraktion in Abhangig
keit von der Anlafitemperatur.

Stahl C vergiitet und kalt gezogen auf 138,3 kg/mm2. 
Stahl D yergiitet und kalt gezogen auf 182 kg/mm2.

Abbildung 6. Pestigkeit und Kontraktion in Abhangig
keit von der Anlafitemperatur.

Stahl E vergiitet und kalt gezogen auf 157 kg/mm2. 
Stahl P vergiitet und kalt gezogen auf 170 kg/mm2.

aufgetragen. Der Kohlenstoffstahl A  weist im fertig- 
gezogenen Zustande eine Festigkeit von 190 kg/mm-

auf. Durch Gliihen bis zu Temperaturen von etwa 
3000 tritt keine erhebliche Aenderung der Festigkeits- 
eigenschaften ein, erst bei 4000 m acht sich ein Abfall 
bemerkbar, und bei 550 0 ist die Festigkeit des ver- 
guteten W erkstoff es erreicht; die Folgen der 
vorhergegangenen K altbearbeitung sind hier auf- 
gehoben. Diese Temperatur ist gleich oder kleiner 
ais die Vergutungstemperatur. Eine Veranderung 
des Gefiiges war mikroskopisch nicht feststellbar. 
Bei weiterem Steigern der AnlaBtemperatur tritt 
selbstverstandlich ein weiteres Fallen der Festigkeit 
ein, das auf einem weiteren Ausgliihen des Werk- 
stoffes beruht. Bei einer Gliihung dicht unterhalb 
des Umwandlungspunktes ist der Perlit rein kornig, 
bei der darauffolgenden Gliihung dicht oberhalb 
war er teilweise lam ellar ausgeschieden, was den 
Einschniirungsabfall bedingt.

Im allgemeinen zeigen alle Stahle unabhangig von 
der Zusammensetzung ein ahnliches Verhalten, ein 
EinfluB der Legierungselemente ist nicht festzu- 
stellen; es sei jedoch an dieser Stelle darauf aufmerk- 
sam gemacht, daB es sich bei den untersuchten 
Stahlen um Gliihversuche an verhaltnism aBig stark 
heruntergezogenen Proben handelt. Bei sehr geringen 
Reckgraden ist der A bfall der Festigkeit zu etwas 
hoheren Temperaturen verschoben, wobei es dann 
nicht mehr moglich ist, den EinfluB von Rekristalli- 
sation bzw. Kristallerholung einerseits und des 
Gluhens anderseits auseinanderzuhalten. Aus oben 
Gesagtem geht hervor, daB es bei vergiiteten und 
stark heruntergezogenen W erkstoffen moglich sein 
miiBte, bei der W ahl der richtigen Yergiitungstempe- 
ratur durch Anlassen nach dem Ziehen die Folgen 
der Kaltbearbeitung zu beseitigen, ohne den EinfluB 
der Yergiitung wesentlich aufzuheben.

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

Es wurde der EinfluB des Kaltziehens auf ver- 
gtitete und verschieden legierte Stahle untersucht. 
Die Yerfestigungskurven sowie die W irkung des An- 
lassens nach erfolgter Kaltverform ung wurden schau 
bildlich dargestellt.

Ein neues Verfahren der Eisenbestimmung mit Titantrichlorid bei Gegenwart 
von Kupfer.

Von Dr. phil. L . B r a n d t  in H ordę1).

[Mitteilung aus der Versuchsanstalt der Akt.-Ges. „Phoenix“ in  Hordę.]

(Nachteile der Eisentitratim nach Knecht-Hibbert. Nachpriifung des Yerfahrens und Verbesserung durch Verwen-
dung eines neuen Indikators. Anwendbarlceit und Vorteile des neuen Verfahrens. Ausjuhrung der Bestimmung.

Bereitung der erforderlichen Lósungen. Erreichte Oenauigkeit im Vergleich zu anderen Yerfahren.)

D as von Edm und K n e c h t 2) zuerst im Jahre 
1897, spater in Gem einschaft m it E va  

H i b b e r t 3) 1903 beschriebene Verfahren der Eisen
bestim m ung durch Reduktion m it Titantrichlorid 
unter Verw endung von Rhodansalz ais Indikator 
darf ais das rascheste und eleganteste der bekannten 
Eisenbestimmungsverfahren bezeichnet werden und 

hat daher auch bereits in einigen Lehrbuchern der

1) Ber. Chem.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 44 (1925).

Zu beziehen vom Verlag Stahleisen m. b H.. Dusseldorf.

2) Monatsh. Chem. 18 (1897) S- 420/2.
3) Ber. D. Chem. Ges. 36 (1903) S. 1549.

analytischen Chemie Aufnahm e gefunden4). Dabei 
wird jedoch nicht erw ahnt, daB die unbestreitbaren 
Yorziige des genannten Verfahrens nur fiir kupfer- 
freie Losungen gelten, da bei Anwesenheit von 
K uprisalz auch dieses reduziert und ais Rhodanur 
ausgefaUt, der Eisengehalt demnach um die dem 
vorhandenen K upfer entsprechende Eisenmenge zu 
hoch gefunden wird. D a  nun Eisenerze haufig Kup
fer enthalten, so erleidet der W ert des Verfahrens

4) Vgl. z. B. T re ad w e ll: Kurzes L e h rb u c h  d. 

anal. Chem., 11. Aufl., Bd, 2 (W ien: J. D e u t ic k e  1923) 

S. 606.
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fiir den Eisenhiittenchemiker dadurch eine betracht- 
liehe EinbuBe; seine Yorziige bleiben zwar fur kupfer- 
freie Erze sowie auch fiir solche, in denen man den 

Kupfergehalt ohnehin zu bestimmen pflegt, unver- 
mindert bestehen, da er in diesem Falle von dem 
gefundenen Werte in Abzug gebracht werden kann; 
in den Ubrigen Fallen jedoch, in denen neben der 

Eisenbestimmung noch eine besondere Kupferbe- 
stimmung vorgenommen werden muBte, wiirde der 
Vorzug der raschen Ausfiihrbarkeit in das Gegen- 
teil gekehrt werden. Ich habe bereits vor langer 

Zeit eine Nachpriifung des Titanchlorurverfahrens 
unter dem besonderen Gesichtspunkte des Eisen- 
hiittenchemikers vorgenommen und dereń Ergeb
nisse im Jahre 1924 an anderer Stelle5) veróffent- 
licht. In dieser Abhandlung konnte ich, abgesehen 
von dem erwahnten Mangel, das vorziigliche Ar
beiten des Verfahrens sowohl in reinen Lósungen 
ais auch bei Gegenwart der meisten in Eisenerzen 

vorkommenden Nebenbestandteile vollkommen be- 
statigen; nur die selten in storender Menge auf- 
tretenden Bestandteile Antimon und Vanadin 
wirken schadlich und miissen vorher beseitigt wer
den, genau wie dies bei der iiblichen Eisenbestim

mung von Kessler-Reinhardt erforderlich ist. Arsen 
hingegen stort gar nicht, wahrend das aus den Auf- 
schluBtiegeln in die Lósungen gelangende Platin 
nur etwa den dritten Teil der schadlichen Wirkuns 
ausiibt wie bei dem eben genannten Verfahren. 
Aus diesen Feststellungen heraus ergab sich fiir mich 
in Verbindung mit der von mir seit langer Zeit ge- 
hegten und vertretenen Anschauung, daB das Eisen- 

bestimmungsverfahren der Zukunft ein Reduktions- 
verfahren sein miisse, die Aufgabe, die Titan- 
trichloridmethode derart umzugestalten, daB die 
storende Wirkung des Kupfers in Fortfall kame. 
Bei den noch in der Kriegszeit vorgenommenen Ver- 
suchen zur Losung dieser Aufgabe leitete mich be

sonders auch das Bestreben, ein vollwertiges Yer
fahren zu finden, das im Falle eines durch die Be- 
schlagnahme der Metalle Zinn und Quecksilber etwa 
eintretenden Mangels an Zinnchloriir und Queck- 
silberchlorid an die Stelle der bisher iiblichen Eisen- 

bestimmungsmethode treten konnte, ein Ziel, das 
ubrigens auch durch das von mir zunachst ver- 
óffentlichte6) Yerfahren der Verwendung von Titan- 

trichlorid ais Reduktionsmittel an Stelle des Zinn- 
chloriirs bei der Permanganatmethode erreicht 

wurde, wobei der UeberschuB des Titanchloriirs 
sich durch eine geringe Kupfersulfatmenge leicht 

beseitigen lieB, so daB auch hier Zinn und Queck- 
silber gespart wurden. Ais mir bald darauf nach 

vielfachen vergeblichen Versuchen auch die Um- 

gestaltung des Titantrichloridverfahrens in dem 

bezeichneten Sinne gelang, unterblieb nach dem 
Fortfall des genannten Zweckes und infolge anderwei- 

tiger Arbeiten die Veróffentlichung desneuen Verfah- 
rens, die jedoch imfolgenden nachgeholt werden soli.

Wie bereits erwahnt, wird bei der Arbeitsweise 
von Knecht und Hibbert auch anwesendes Kuprisalz 

zu Kuprosalz reduziert und durch das zugesetzte

6) Chem.-Zg. 48 (1924) S. 265, 270.

6) Chem.-Zg. 42 (1918) S. 433, 450.

Rhodansalz ais Rhodaniir ausgefallt, so daB schlieB- 

lich eine quantitative Bestimmung des gemein- 
schaftlichen Oxydationswertes beider Metalle vor- 
liegt, wobei das Kupfer wie acht Neuntel seines Ge- 
wichtes an Eisen wirkt. Die Vorgange erfolgen 
bei einfachster Schreibweise nach den Gleichungen:

Fe Cl3 + Ti Cl3 =  Fe Cl2 + Ti Cl4
Ou Cl2 + Ti Cl, =  Cu Cl + Ti Cl,

Cu Cl + N H4 CNS =  Cu CNS + N H 4 Cl.

Wegen der Unlóslichkeit des Rhodaniirs konnte 
man erwarten, daB seine Ausscheidung zuerst er
folgen werde; es wiirde dann moglich sein, durch 
abwechselnde Anwendung einer eingestellten Rho- 
danidlósung neben der Titantrichloridlosung die 
Menge des Kupfers zu ermitteln. Die Verwirklichung 
dieses Gedankens scheiterte jedoch daran, daB die 

Ausscheidung des Kupferrhodaniirs nicht sogleich 
zu Beginn der Titration, sondern anscheinend ganz 
allmahlich im Verlaufe derselben erfolgt. Eben- 
sowenig fiihrten zwei andere Wege zum Ziel, nam- 
lich dieErmittlungdes nach Ausscheidung des Kupfer- 
rhodaniirs verbleibenden Ueberschusses an vorher 
gemessenem Rhodansalz und die Titration des bei 
Gegenwart von Indigo im Kohlendioxydstrome re- 

duzierten Kupfersalzes mittels einer Rhodanlosung.

Aussichtsreicher verliefen die Versuche zur Riick- 
titration des durch Reduktion erhaltenen Kupfer- 
chloriirs unter Benutzung eines anderen farbenden 
Stoffes, von dem unten noch die Rede sein wird. 
Diese Versuche, dereń Ergebnisse einer Losung der 
Frage sehr nahekamen, wurden jedoch abgebrochen, 

weil inzwischen ein einfacheres und eleganteres Yer
fahren mit Hilfe desselben Farbstoffes gefunden wurde.

Das angestrebte Ziel konnte namlich offenbar 
auch erreicht werden, wenn bei der Titration mit 

Titantriehlorid anstatt des Rhodansalzes ein Indi- 
kator zugesetzt wurde, dessen Umschlag nach be- 
endigter Reduktion des Eisens, aber vor oder 
wenigstens bei Beginn der Reduktion des Kupfers 

erfolgt. Dabei ist die stillschweigende Voraussetzung 
gemacht, daB die Reduktionsvorgange beider Metall- 
salze streng nacheinander erfolgen, so daB zuerst 

das gesamte Eisenchlorid, darauf die vorhandene 
kleine Kuprisalzmenge reduziert wird. Ob eine 
solche Voraussetzung vóllig den herrschenden theo
retischen Anschauungen entspricht, mag zunachst 

dahingestellt bleiben; ich wahle jedoch hier diese 

Darstellungsweise, weil gewisse Beobachtungen diese 
Auffassung zu stiitzen schienen, weil ferner Yorstel- 
lungen dieser Art mich bei meiner damaligen Unter

suchung leiteten und der schlieBlich erzielte Erfolg 
ganz im Sinne meiner Auffassung lag und sie somit 

zu bestatigen schien. Dieser Erfolg aber ist fur den 
Analytiker zunachst doch das Wesentliche; wie er 

mit den Yorstellungen der Theorie in Einkiang zu 

bringen sei, mag spateren Untersuchungen vorbe- 
halten bleiben, wobei ich daran erinnere, daB noch 

Jahrzehnte nach Bekanntwerden des Permanganat- 

verfahrens von Kessler-Reinhardt tiefgriindige Unter
suchungen iiber die Theorie der dabei auftretenden 

Vorgange angestellt und veroffentlicht wurden, nach- 

dem das Yerfahren langst zum herrschenden geworden 

war und fiir unzahlige Erzanalysen vorziigliche



978 Stahl und Eisen. Eisenbestimmung m it T itantrichlorid. 46. Jahrg. Nr. 29.

Dienste geleistet hatte. Die vielleicht noch etwas 
unsichere theoretische Grundlage der neuen Methode 
diirfte daher kein Hindernis fur ihre Anwendung in 

der Praxis bilden.

Aus yerschiedenen Umstanden schien mir her- 
vorzugehen, daB Ferrisalzlosungen von Kupfer- 

chlorur praktisch vollstandig reduziert werden, daB 
daher auch bei gemeinsamer Reduktion von Ferri- 
und Kuprisalz das Ferrisalz zuerst reduziert werden 
miisse, weil entstandenes Kuprosalz sich mit noch 
vorhandenem Ferrisalz sogleich in Ferrosalz und 
Kuprisalz umsetzen werde. Allerdings muB hervor- 
gehoben werden, daB der bezeichnete Reaktions- 
verlauf nur bei Abwesenheit von Rhodansalz Geltung 
haben kann, da sonst das Kuprosalz durch seine 
Ausfallung ais Rhodaniir an der Umsetzung mit 

dem Ferrisalz gehindert wird. -

Bei Abwesenheit von Rhodan aber wurde fiir 

unseren Zweck ein solcher Farbstoff geeignet sein, 
der durch Kupferchloriir leicht reduzierbar waxe; 

es sollte dann nach Entstehung der ersten Spuren 
von Kupferchloriir die Entfarbung stattfinden. 

Indigo war hierzu nicht verwendbar, da er erst nach 
beendigter Reduktion bei der Metalle reduziert 
und entfarbt wird. Er verhalt sich demnach in 
dieser Hinsicht wie Rhodan. ohne jedoch eine Aus- 
scheidung des Kupfers herbeizufuhren; das gleiche 
Verhalten zeigt Phosphorwolframsaure.

Eine Zeitlang schien die gewunschte Wirkung 
durch Methylenblau erreichbar zu sein, solange mit 
verhaltnismaBig kleinen Eisenmengen gearbeitet 
wurde; bei VergróBerung der letzteren trat jedoch eine 
solche Unsicherheit im Erkennen des Endpunktes 
auf, daB die Versuche aufgegeben werden muBten.

Die Untersuchung wurde nun auf einen Farbstoff 
ausgedehnt, der mir schon friiher bei Erkennung 
des Endpunktes des Bichromatverfahrens gute 

Dienste geleistet hatte und auch bei den oben er- 
wahnten Versuchen zur Zuriickmessung des Kupfer- 
chloriirs vielversprechende Ergebnisse lieferte; es ist 
dies die Chromsaureverbindung des symmetrischen

Diphenylkarbohydrazids CO

Diese Yerbindunggibt, worauf schon Cazeneuve 
im Jahre 1900 aufmerksam machte, mit den Lo- 
sungen verschiedener Metallsalze sowie mit Chrom- 
saurelosung schone Farbungen, in salzsaurer Losung 

jedoch nur mit der letzteren. Die Anregung Caze- 
neuves zur Verwendung des Farbstoff es fiir analy- 
tische Zwecke wurde von mir aufgenommen und 
fuhrte zu einer Beseitigung der Tupfelreaktion bei 
dem Bichromatverfahren von Penny7), da sich bei 
Zusatz von 5 mg des genannten Korpers in der 
Losung wahrend des Titrierens eine schone, stark 
violettrote Farbung entwickelte, die nach beendigter 

Oxydation des Eisens durch einen auBerst geringen 
BichromatiiberschuB zerstórt wird und daher in 

das Griin des entstandenen Chromchlorids um- 

schlagt (Rotgrunverfahren). Dieses Verfahren ist 

in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, wo 
eine gewisse Vorliebe fiir die Verwendung des Bi-

’) Z. anal. Chem. 45 (1906) S. 95; 53 (1914)

S. 1/20 u. 729/45.

chromates bei der Eisentitration herrschte, von 

L. Barnebey und R. W ilson8) mit gutem Erfolge 
nachgepruft worden. Der Farbstoff wird hier durch 
die oxydierende Wirkung eines kleinen Bichromat- 

uberschusses leicht zerstort; die Zerstorung kann 
jedoch auch durch Reduktion vor sich gehen; 
wahrend namlich die sonst durch Ferrosalz so leicht 
zu reduzierende Chromsaure in der Verbindung mit 
dem organischen Korper gegen Ferrosalz vollkom- 

men bestandig ist, erfolgt durch Titanchlorur sehr 
langsam, leicht und rasch aber durch Kupferchloriir 
die Reduktion der Verbindung und damit das Ver- 
schwinden der schonen Farbung. Wie Yersuche er- 
gaben, findet dieser Yorgang bei Gegenwart von 
Ferrisalz unter bestimmten Bedingungen unmittel- 
bar nach dessen Reduktion statt. Der Umschlag 
von violett in farblos tritt bei Reduktion kupfer- 
haltiger Eisenlósungen in dem Augenblick ein, in 
dem die Reduktion des Ferrisalzes eben beendet ist. 
Zu jenen Bedingungen gehort, daB die vorhandene 
Kupfermenge nicht zu gering ist, sondern etwa 5 mg 
betragt, was bei einer Einwage von 1 g Erz 0,5 % 
entsprechen wiirde. Die angegebene Kupfermenge 
muB daher in Form von Kupfersulfat besonders 
zugesetzt werden. Da sie in gewissen Grenzen 
schwanken darf, so wirkt der Kupfergehalt des Erzes 
bei den gewohnlich vorkommenden Mengen neben 

diesem Zusatze nicht storend. Es ist jedoch ander- 
seits auch leicht, den Kupfergehalt besonders kupfer- 
reicher Erze durch eine Vorprobe zu ermitteln und 
durch Aenderung des Zusatzes zu beriicksichtigen, 

da das Yerfahren nach der genauen Eisen- 
bestimmung noch eine annahernde Kupfer- 
bestimmung ermoglicht. Setzt man namlich 
nach erfolgtem Umschlag zu der farblosen Losung 
Rhodansalz hinzu, so tritt die lebhafte Farbung des 
Eisenrhodanids auf, da das Kuprisalz jetzt unter 
Abscheidung von Kupferrhodaniir das Ferrosalz 

teilweise oxydiert. Man kann nun die Titration bis 
zur abermaligen Entfarbung fortsetzen und ver- 
braucht bei den von mir gewahlten Verhaltnissen 

fiir die zugesetzte Kupfermenge noch etwa 0,5 cm3; 
ein dariiber hinausgehender Verbrauch entspricht 

dem Kupfergehalt des Erzes, der auf diese Weise 
(wegen der hierfiir zu kleinen Einwage nur an- 
nahernd) ermittelt werden kann. Sollte dieser Be- 
trag den des zugesetzten Kupfers iibersteigen, so 
ware die Titration zweckmaBig ohne Kupferzusatz 
zu wiederholen, was aber erst bei Kupfergehalten 

iiber 0,5 % in Betracht kame und auch dann noch 

nicht durchaus erforderlich ware, da der gesamte 
Kupfergehalt der Losung einschlieBlich des Zusatzes 

immer noch innerhalb der zulassigen Grenzen lage. 
Denn auch mit dem Fiinffachen und sogar mit dem 
Zehnfachen der angegebenen Menge wurden noch 

keine wesentliclien Storungen beobachtet, so daB 

die Anwendbarkeit des Verfahrens weit tiber das 
praktische Bediirfnis hinaus gesichert erscheint. 
Das Yerfahren zu einer genauen Kupferbestimmung 

bei groBerer Einwage (5 bis 10 g) zu benutzen, gelang 
bisher nicht, da bei so groBen Eisenmengen kein

") J. Am. Chem. Soc. 35 (1913) S. 156/62; nach 

Chem.-Zg. 37 (1913) R. S. 325.
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scharfer Umschlag zu erzielen war; jedoch behalte 
ich mir weitere Versuche in dieser Richtung vor.

Die zur Bildung des Farbstoffes erforderliche 
Chromsauremenge, die bei dem erwahnten Rotgrun- 
verfahren durch die Titerlosung geliefert wird, muB 

fiir das hier zu beschreibende Verfahren dem Indi- 
kator besonders zugesetzt werden; sie ist so gering, 
daB sie keinen merklichen Mehrverbrauch verursacht. 
Von dem organischen Kórper werden fur die einzelne 
Analyse 1,3 mg verwendet, die mit 0,26 mg Kalium- 
bichromat verbunden sind. Dieser Menge entspricht 
bei einem Titer von 0,01 g Fe je cm3 ein Verbrauch 
von 0,03 cm3 TiCl3 oder von 0,03% Fe. Dieser 
kleine Mehrverbrauch wird ja auBerdem durch die 

in gleicher Weise vorzunehmende Titerstellung 
ausgeschaltet.

Ausfuhrung der Bestimmung.

Bei der Ausfuhrung des Yerfahrens zur Eisen- 
bestimmung in Erzen wird 1 g des Erzes in 50 cm3 

Salzsaure (1,19) gelost, wobei fiir oxydulhaltige 
Erze stets ein Zusatz eines Oxydationsmittels zu- 
gegeben werden muB. Ais solches wurde kiinstlich 

gefalltes Mangansuperoxydhydrat ais am besten 
geeignet befunden, das kauflich bezogen, aber auch 
sehr leicht durch Yermischung heiBer Losungen 
von Mangansulfat und Kaliumpermanganat bis zur 
Entfarbung der uberstehenden Losung und darauf- 
folgendes Absaugen und Trocknen des Niederschlages 
erhalten werden kann. Dieses Praparat wird in 
einer Menge von 1,5 g den Erzproben zugesetzt und 
bewirkt eine langsame und ruhige Chlorentwicklung, 
so daB man bei haufigerem Umschiitteln auf vollige 
Oxydation auch der spater gelosten Anteile des Erzes 
rechnen kann. Nach mehrstiindigem Stehen auf 
der Dampfplatte ist der Losungsvorgang beendet

und auch das iiberschiissige Chlor ausgetrieben, die 
Losungen werden nun mit Wasser auf 100 bis 120 cm3 

verdunnt, mit 5 cm3 Kupfersulfatlosung und un- 
mittelbar vor der Titration mit 0,7 cm3 der vorbe- 

reiteten Farbstofflósung versetzt und sind alsdann 
zur Titration bereit; diese wird in demselben Kolb- 
chen vorgenorrimen. Die eingestellte Titantri- 
chloridlosung wird aus einer Burette unter Um- 
schiitteln zugegeben, bis die anfangs durch das Eisen- 
chlorid beeinfluBte Farbung reiner erscheint und 
bald darauf verblaBt; man titriert langsam, zuletzt 
tropfenweise weiter, bis ein Tropfen vollige Ent
farbung bewirkt. Die Nahe des Endpunktes verrat 
sich dadurch, daB nach fast volliger Reduktion des 
Eisenchlorids die violette Farbung besonders schon 
heryortritt. Nach dem Ablesen der verbrauchten 
Menge ist die Analyse beendet.

Will man zur Kontrolle des Kupferzusatzes bei 
kupferreicheren Erzen noch eine annahernde Kupfer - 
bestimmung yornehmen, so gibt man etwas Rhodan- 
kaliumlosung hinzu und titriert die jetzt wieder rot 
gefarbte Losung abermals bis zur Entfarbung, wobei 
sich gleichzeitig eine weiBe Triibung von Kupfer- 
rhodaniir ausscheidet. Die nachtraglich verbrauchte 
Menge, mit dem Kupfertiter rd. neun Achtel des 
Eisentiters) multipliziert, ergibt nach Abzug der 
zugesetzten Kupfermenge den Kupfergehalt des 
Erzes. Es bedarf kaum der Erwahnung, daB fiir 

diese Bestimmung der Kupferzusatz mittels einer 
Biirette oder einer 5-cm3-Pipette genau abzumessen 
ist, wahrend sonst fiir die Eisenbestimmung allein 
ein rohes Abmessen im MeBzylinder geniigt.

Die Bereitung der erforderlichen Losungen.

Die kaufliche, ungefahr 15prozentige Titan- 

trichloridlosung wird mit dem gleichen Volumen 

konzentrierter Salzsaure 
(1,19) versetzt und mit 
Wasser auf etwa das Zehn- 
fache ihres Volumens auf- 
gefiillt. Nach erfolgter 
Probetitration wird die 
Losung genauer auf den 
gewiinschten Gehalt ein- 

gestellt, und zwar zweck- 
maBig so, daB jedes Kubik - 
zentimeter 0,01 g Fe an- 
zeigt. Zum Schutz vor 

Oxydation muB die Vor- 

ratsflasche mit der Biirette 
sowie mit einem Kohlen- 

saure- oder Wasserstoff- 

entwicklungsapparat der- 
artig inV erbindung stehen, 

daB beim Entleeren d:r 

Burette indifferentes Gas 

aus dem Entwickler nach- 

stromt, wahrend es beim 

Fiillen der Burette aus 
dereń Gasraum in den der 

Yorratsflasche zuriicksre-O

driickt wird. Man benutzt 

zweckmaBig eine Burette 

mit seitlichem Ansatzrohr

Zahlentafel 1. E rgeb n isse  der E is e n t i t r a t io n  m it  T it a n t r ic h lo r id .
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30,0 0,6 5 0,005 51,82/51’ — 0,42 0,38
30,0 0,6 10 0,010 51,65 -0,12 0,75 0,76
30,0 0,6 50 0,050 51,88 + 0,11 3,47 3,79
20,0 0,4 5 0,005 34,50'! — 0,48 0,38
20,0 0,4 5 0,005 34,55 >34,52 — 0,40 0,38
20,0 0,4 5 0,005 34,50J — 0,40 0,38
20,0 0,4 10 0,010 34,42 -0,10 0,68 0,76
20,0 0,4 10 0,010 34,50 -0,02 0,78 0,76
20,0 0,4 50 0,050 34,58 +0,06 3,60 3,79
20,0 0,4 5 0,005 10 cm3n/10 As205-L?g. =  0,0375 gAs 34,58 +0,06 0,40 0,38
20,0 0,4 5 0,005 10cm3n/10 As205'Lsg. =  0,0375 gAs 34,45 -0,07 0,42 0,38
20,0 0,4 5 0,005 5 cm3 PtCl^-Lsg. =  0,5 mg Pt 34,53 +0,01 0,40 0,38
20,0 0,4 5 0,005 5 cm8 PtCIj-Lsg. =  0,5 mg Pt 34,52 — 0,40 0,38
20,0 0,4 5 0,005 10 cm3 PtCU-Lsg. =  1 mg Pt 34,55 +0,03 0,43 0,38
20,0 0,4 5 0,005 10 cm3 PtCl4-Lsg. = 1 mg Pt 34,55 +0,03 0,43 0,38
10,0 0,2 5 0,005 17,35} — 0,45 0,38
10,0 0,2 5 0,005 17,37117,37 — 0,42 0,38
10,0 0,2 5 0,005 17,38 [ — 0,38 0,38
10,0 0,2 5 0,005 17,4oJ — 0,45 0,38
10,0 0,2 10 0,010 17,42 +0,05 0,76 0,76
10,0 0,2 10 0,010 17,43 +0,06 0,70 0,76
10,0 0,2 50 0,050 17,53 +0,16 3,35 3,79
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fur die Zufiihrung der Losung, doch sind auch ein- 
fache Biiretten mit einem entsprechenden Aufsatz 
verwendbar, durch den das Zufiihrungsrohr fiir die 

Losung wie auch das Rohrchen, das den Gasraum 
der Biirette mit dem der Vorratsflasche verbindet, 

gefuhrt wird.
Indikatorlósung. 0,1 g symmetrisches Di- 

phenylkarbohydrazid [falschlich oft ais Diphenyl- 

karbazid bezeichnet9)], das von der Firma C. A. F. 
Kahlbaum in Berlin bezogen werden kann, wird in 
15 cm3 konzentrierter Essigsaure gelóst, wobei man 
entstehende Kliimpchen mit einem abgeplatteten 
Glassta.be zerdriickt. Die so in kiirzester Zeit er- 
haltene Losung wird mit Wasser auf 50 cm3 ver- 
diinnt; sie halt sich einige Tage und blieb oft langer 
ais eine Woche vollkommen brauchbar, doch ist es vor- 
teilhaft, sie nicht zu alt zu verwenden. Dagegen ist die 
konzentrierte essigsaure Losung langere Zeit haltbar, 
so daB man diese vorratig halten und daraus die ver- 
diinnte Losung nach Bedarf herstellen kann.

Die Bereitung der farbenden Chromsaurever- 

bindung ist erst am Tage des Gebrauches vorzu- 
nehmen, indem man 50 cm3 der Diphenylkarbo- 
hvdrazidlosung mit 4 cm3 einer 0,5prozentigen 
Kaliumbichromatlósung vermischt, wobei eine inten- 
siv dunkelyiolettrote Farbung entsteht; eine zu groBe 
Bichromatmenge hat die baldige Zerstórung des 
Farbstoffes zur Folgę. Auch die nach Vorschrift 
hergestellte Losung ist nicht sehr haltbar; nach 
einigen Tagen ist die Farbę nur noch schwach 
rótlich, kann aber durch Bichromatzusatz wiederher- 

gestellt werden; das anfangs zugesetzte Bichromat 
ist demnach reduziert worden. Zur Vermeidung un- 
gunstiger Erfahrungen wird empfohlen, nur am Tage 

des Gebrauches gemischte Losungen zu verwenden.
Kupfersulfatlosung. Die neben dem Farb- 

stoff zuzusetzende Kupfersulfatlosung enthalt 
3,9283 g reines kristallisiertes Kupfersulfat ent- 

sprechend 1 g Cu im Liter.

Priifung des Yerfahrens.

Es wurden abgemessene Mengen einer reinen 
Eisenchloridlosung mit 20,0 g Fe im Liter in einem 
Erlenmeyerkolbchen mit je 20 cm3 konzentrierter 
Salzsaure (1,19), mit der in Zahlentafel 1 angegebenen 
Menge der obigen Kupfersulfatlosung, zum Teil 
auch mit den anderen angegebenen Zusatzen ver- 
mischt und mit Wasser auf 100 bis 120 cm3 yerdiinnt. 
Die so erhaltenen Losungen wurden unmittelbar 
vor der Titration mit je 0,7 cm3 der Faxbstoffl5sung 
versetzt und mit Titantrichloridlosung bis zur 
Entfarbung titriert. Nach Ablesung der verbrauch- 
ten Menge wurde etwas Rhodanammoniumlosung 
zugegeben und abermals bis zur Farblosigkeit 
titriert. Die Ergebnisse sind in Zahlentafel 1 zu- 
sammengestellt.

Eine vergleichende Betrachtung der erhaltenen 

Zahlen lehrt, daB die mit yerschiedenen Eisenmengen 
erhaltenen Werte praktisch hinreichend iiberein- 
stimmen. Aus dem Mittelwert fiir die groBte Eisen- 

menge mit einem Yerbrauch von 51,77 cm3 Titan
trichloridlosung berechnet sich fiir die kleinste Menge 
ein Verbrauch von 17,26 cm3, wahrend 17,37 cm3

9) Z. anal. Chem. 53 (1924) S. 5.

gefunden wurden; es ergibt sich demnach hier ein 

Betrag, der dem proportionalen Werte gegenuber 

um 0,11 cm3 zu hoch ist. Dieser Mehrverbrauch 
ist zwar etwas groBer ais bei dem Yerfahren von 
Knecht-Hibbert, wo er von mir zu 0,05 cm3 gefunden 

wurde10), aber geringer ais bei dem jetzt allgemein 
verbreiteten Permanganatverfahren, fiir das ich 

friiher 0,16 cm3 fand11). Aehnlich verhalt es sich 
mit dem Mehrverbrauch iiber den theoretischen 
(dem Reduktionswert des Titantrichlorids ent

sprechenden) Verbrauch, der sich unter der Vor- 
aussetzung seiner fiir groBe und kleine Eisenmengen 
gleichmaBigen GroBe aus den Verbrauchszahlen 
fur die einfache und dreifache Eisenmenge a und b

3a __ b

nach der Formel — ^—  berechnen laBt und so bei

dem Yerfahren von Knecht-Hibbert zu 0,08 cm3, 
bei der hier beschriebenen Abanderung zu
0,17 cm3 und bei dem iiblichen Permanganatver- 
fahren zu 0,24 cm3 gefunden wurde. Fiir mittlere 
Eisenmengen ergibt sich nach Zahlentafel 1 sogar 
vollkommene Uebereinstimmung mit den hoheren, 
da sich aus der fiir 30 cm3 Eisenlosung ermittelten 
Zahl 51,77 cm3 fur 20 cm3 der Wert 34,52 cm3 
berechnen laBt, der auch tatsachlich gefunden wurde.

Zu diesen giinstigen Ergebnissen kommt die 
anscheinend vollige Unempfindlichkeit des Yer

fahrens gegenuber Arsen und Platin, die, in yer
haltnismaBig bedeutender Menge zugesetzt, keinen 

merklichen EinfiuB ausiibten.
Die obigen Versuche wurden ein Jahr spater 

(1918) durch die in Zahlentafel 2 zusammengestellten 
erganzt, um das Verfahren fiir alle vorkommenden 

oder moglichen Falle zu erproben.
Die Priifung der Wirkung des Zinns wurde mit 

der des Mangans in der Weise verbunden, daB zu
nachst die abgemessene Eisenchloridlosung mit Zinn- 
chloriir vóllig reduziert und darauf durch 1,5 g 
Mangansuperoxydhydrat (mit 56,6 % Mn) wieder 
oxydiert wurde. Die Losung enthielt danach, der 

Eisenchloridmenge entsprechend, mindestens 0,275 g 
Sn und 0,85 g Mn. Beide Zusatze erwiesen sich ais 
wirkungslos; das kiinstlich gefallte Mangansuperoxvd 
kann demnach zur Oxydation der Erzlosungen, wie 

oben beschrieben, Verwendung finden.
Antimon wurde ais kristallisiertes Trichlorid ein- 

gewogen und in der Losung mit Kaliumbromat nach 
Gyory maBanalytisch bestimmt. Die zugesetzten 

Mengen von 0,025 bis 0,050 g wurden vor der Analyse 
ebenfalls mit 0,3 g Mangansuperoxydhydrat oxy- 
diert. Wahrend die anfangs erhaltenen Zahlen fiir 

eine Wirkungslosigkeit des Antimons sprachen, 
wurden spater doch nicht unerhebliche Mehrbetrage 

gefunden, die allerdings bei weitem nicht die bei 
Knecht-Hibbert erhaltenen erreichten und nur 

einen kleinen Bruchteil der fiir vollstandige Re 
duktion berechneten darstellten, so daB kleinere 

Antimonmengen wohl ais unschadlich gelten konnen.
Bei der VergroBerung des Kupferzusatzes bis zur 

zehnfachen Menge wurden die Ergebnisse der friihe- 

ren Versuche bestatigt. Die ubrigen zugesetzten 

Metalle erwiesen sich ais wirkungslos, nur bei Vana-

10) Chem.-Zg. 48 (1924) S. 266.
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din, Molybdan und Wolfram wurden gewisse Stórun- 
gen beobachtet. Bei Vanadin waren diese jedoch 
nur gering; es wurden bei 5%  V nur 0,15 cm3 

zu viel verbraucht, wobei auBerdem einige Unsicher- 
heit des Umschlages bestand. Bei 1,25 % V wurde 

bereits ein brauchbares Ergebnis erzielt, so daB die 
haufig vorkommenden kleinen Mengen keine Sto- 
rungen verursachen kónnen, wahrend bei 5 % V 

nach dem Verfahren von Knecht-Hibbert schwan- 
kende Mehrbetrage von 1,40 bis 2,65 cm3 beobachtet 

wurden. Auch die die Lósung farbenden Metalle 
Nickel, Kobalt und Chrom lieBen bei den angegebe- 

nen Mengen den Umschlag vollkommen deutlich 
erkennen.

Das Anwendungsgebiet des Verfahrens wurde 
ferner durch Versuche mit kleinen Eisenmengen bis 
zu 1 % herab erweitert, wobei allerdings die Ab- 
weichungen von den berechneten Zahlen, wie auch 
bei den anderen Verfahren, etwas groBer ausfallen 
und eine besondere Titerstellung notig machen. Auf 
die Bestimmung noch kleinerer Eisenmengen wurde 
kein Wert gelegt, da in den vorkommenden Fallen 
kaum mit der Gegenwart von Kupfer zu rechnen 
sein wird, so daB die Bestimmung sehr gut nach dem 

hierfur geeignetsten Verfahren von Knecht-Hibbert 
erfolgen kann. Dies gilt z. B. fiir die in den unlos- 
lichen Ruckstanden vieler Erze enthaltenen kleinen 
Eisenmengen, die man durch Abrauchen mit FluB- 
saure und Losen in Salzsaure sehr rasch und beąuem 

in dieser Weise bestimmen kann12). Sollten sie jedoch 
in seltenen Fallen einmal Kupfer enthalten, so hat 
man die Wahl, sie mit der Hauptlosung des Erzes 

behufs Bestimmung nach vorstehendem Verfahren 
zu vereinigen oder das Kupfer daraus abzuscheiden.

Einige Versuche wurden noch mit heiBer Titration 

vorgenommen. Das Yerfahren ist auch in dieser Form 
brauchbar; die Zahlenwerte fallen etwas niedriger aus, 
was sich durch die in gleicher Weise vorzunehmende 
Titerstellung ausgleichen wurde. Leicht tritt hierbei 

ein vorzeitiges Yerblassen des Farbstoffes ein, so daB 
man sich durch nochmaliges Anfarben der Losung 
iiberzeugen muB, ob die Bestimmung beendet ist, 
wie dies ja auch haufig, z. B. bei der Titration des 

Arsens und Antimons mit Kaliumbromat und Indigo 
oder Methylorange nach Gyóry, erforderlich ist. 
Die Unschadlichkeit des wiederholten Anfarbens

12) Vgl. Chem.-Zg. 48 (1924) S. 265.

zeigten einige Yersuche mit bis auf das Fiinffache 

vermehrter Farbstofflosung. Ferner zeigte sich bei 
den gróBten Kupfermengen eine gewisse Verzógerung 
des Umschlages, die bei raschem Titrieren weniger 
hervortrat und darauf zu beruhen scheint, daB vor- 
tibergehend auftretende kleine Kuprosalzmengen 
durch den Luftsauerstoff statt durch das noch vor- 
handene Ferrisalz oxydiert werden. Erhebliche 
Storungen ergaben sich jedoch bei gleichzeitiger 
starker Yermehrung der Kupfer- und Farbstoff- 
menge. Die kalte Titration, fur die die kleinste 
angegebene Farbstoffmenge meist ausreicht, er- 
scheint demnach wohl sicherer, doch mag iiber solche 
Fragen die Praxis entscheiden. Bei einer Reihe von 

Versuchen wurde ferner das Kólbchen vorher mit 
Kohlendioxyd gefiillt, bei anderen wurde auch 

wahrend des Titrierens Kohlendioxyd eingeleitet, ■ 
jedoch ohne wesentliche Aenderung des Ergebnisses; 
diese VorsichtsmaBregel kann daher ais uberflussig 
unterbleiben.

Zusam m enfassung .

Die vorstehend beschriebene Art des Titantri- 
chloridverfahrens mit der ChrOmsaureverbindung des 
symmetrischen Diphenylkarbohydrazids ais Indi- 
kator statt des Rhodansalzes hat sich ais sehr ge- 
eignet fiir die Eisenbestimmung in Erzen erwiesen. 
Bezuglich der Proportionalitat der Werte steht das 
Verfahren dem von Knecht-Hibbert etwas nach, 
ist aber dem gegenwartig gebrauchlichen von 
Kessler-Reinhardt iiberlegen; es vermeidet den 
wesentlichsten Fehler des ursprunglichen Titan- 
trichloridverfahrens, die Mitbestimmung des Kup- 
fers, da der Umschlag sogleich nach beendeter 
Reduktion des Eisens und vor der des Kupfers 
erfolgt; die vorhandene Kupfermenge kann auBerdem 

unmittelbar anschlieBend annahernd bestimmt wer
den. Die sonstigen bei der Erzanalyse auftretenden 
schadlichen Bestandteile stóren hier ebenso wenig 

wie bei dem Knecht-Hibbert-Verfahren; bei Gegen
wart von Platin, Antimon und Vanadin wurden 
giinstigere Ergebnisse erhalten ais mit diesem. Nur 

Wolfram und Molybdan bewirkten bei den ange- 
wandten, ziemlich groBen Mengen eine gewisse 
Unsicherheit im Erkennen des Endpunktes, die bei 
kleinen Mengen kaum auftreten durfte, wahrend 
gróBere Mengen wie bei allen Verfahren durch Soda- 
aufschluB beseitigt werden miissen.

Ansatze internationaler Gemeinschaftsarbeit unter besonderer Beriicksichtigung 
der Arbeiten des vorbereitenden Ausschusses der Weltwirtschaftskonferenz.

Von Dr. W. Steinberg in Dusseldorf.

(Handelspolitische Hemrnnisse. Ursachen der Krankheit der Weltmrtschaft. Deutschlands Stellung im internatio- 
nalen Wettbewerb. Die Fulle internationaler Kongresse und Konferenzen. Zweck und Ziel der Arbeiten des Inter - 
nationalen Arbeitsamtes, der Internationalen parlamentarischen Wirtschaftskonferenz, der Internationalen Han- 
clelskammer. Yólkerbund und Weltwirtschaft; Briisseler Finanzkonferenz, Konferenzen von Cannes und Genua. 
Aufgaben des vorbereitenden Ausschusses der Weltwirtschaftskonferenz. Berichte der Ausschiisse. Ziel der

kiinftigen WeUwirtschaftskonferenz.)

[V  I®. Januar 1925 gab uns unsere handels

politische Freiheit wieder. Seit diesem Tage 
waren erst eigentlich fiir Deutschland ernste Móg- 

lichkeiten gegeben, sich in das Weltwirtschaftsgefiige 

wieder einzugliedern. Das bisherige Ergebnis der

Handelsvertragsverhandlungen hat die Erwartungen, 
die von vielen gehegt wurden, nur zu einem Teil er- 

fiillt. Es ist hier nicht der Ort, auf gewisse Mangel 

der deutschen Handelsvertragspolitik und mancherlei 

MiBerfolge naher einzugehen. Es besteht aber kein 

Zweifel, daB, insgesamt gesehen, die Ursachen einm>r
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MiBerfolge nicht nur in dem mangelnden handels- 
politischen Rustzeug und verfehlter Taktik zu suchen 

sind, sondern auch in der nicht stets von vornherein 
erkannten starken wirtschaftlichen Strukturverande- 

rung sowie in der merkantilistischen Ein 

stellung gewisser Regierungen. Es ist erstaun- 
lich, in wie hohem Mafie merkantilistische Ge- 

dankengange, wonach es dem Lande um so besser 

geht, je mehr der Nachbar geschadigt wird, auch 
heute noch in vielen Landern vorherrschend sind. 

Gerade die jiingste Zeit hat dafiir wieder mancherlei

Belege erbracht.
Wenn seit geraumer Zeit in vielen europaischen 

Staaten ein gestaltender und zielbewuBter Wille 
am Werke ist, der wirtschaftlichen Verworren- 

heit der Nachkriegsjahre ein Ende zu be- 
reiten und politischer Eigenbrótelei zum Trotz 
wirtschaftlichen Erkenntnissen Bahn zu brechen, 
so ist das in erster Linię ein Verdienst wage- 
mutiger Wirtschaftsfiihrer. Die deutschen 

Industriefuhrer stehen hierbei nicht an letzter Stelle. 
Die Anstrengungen der deutschen Industrie zielten 
nicht nur darauf hin, den GesundungsprozeB der 
deutschen Wirtschaft zu beschleunigen, eine neue 
Arbeitsgliederung zu schaffen und die nationale 
Industrie technisch zu vervollkommnen: in klarer 
Erkenntnis der Ursachen der gegenwartigen Krank- 

heit der Wirtschaft erklarte sie sich zu einer Mitarbeit 
an den drangenden Fragen internationaler Wirt- 
schaftsverstandigung bereit. Es herrscht allenthalben 

Klarheit daruber, daB die Hauptursache der 
wirtschaftlichen Unordnung und der Storung 
der weltwirtschaftlichen Austauschverhaltnisse in 

dem starken Nachlassen der Kaufkraft in Verbindung 

mit der Verengung der Absatzmarkte und der Un- 
moglichkeit liegt. vorlaufig den gesamten Erzeugungs- 
apparat ausnutzen zu kónnen — obwohl die euro- 
paische Bevolkerung wachst und nach einer Erhohung 
der Kaufkraft und VergroBerung des Verbrauches 

drangt.
Wichtige Fortschritte sind bereits erzielt und 

manche Vorurteile durch befruchtende personliche 
Aussprache ausgeraumt worden. In verhaltnismaBig 

kurzer Zeit ist es Deutschland gelungen, seine 
wirtschaftliche Gleichberechtigung in der Welt wieder 
durchzusetzen und seinen Rang im internatio- 
nalen Wettbewerb zu behaupten. Es sei hier 
auf die zahlreichen internationalen Abkonimen wich- 

tiger deutscher Industrien hingewiesen, auf das stete 
Yorwartsschreiten der internationalenEise n verhand- 

lungen u. s. f.
Die Einsicht in die Notwendigkeit wirtschaft

licher Zusammenarbeit hat zu einer beinahe be- 
angstigenden Fiille internationaler Kongresse 
und Konferenzen gefuhrt. Dem Wiederaufbau 
der internationalen Beziehungen dienten — um nur 

aus der jiingsten Zeit einige Beispiele zu nennen1) — 

eine in den Vereinigten Staaten von Amerika statt- 

findende internationale Konferenz der Nor- 
mungsamter, an der allerdings der „Nadi“ nicht be- 

teiligt ist; ein vom Internationalen Gewerkschafts-

*) Siehe Weltwirtschaft Mai-Juni 1926.

bund anberaumter WeltwanderungskongreB; 

eine vom Generalsekretar des Volkerbundes ange- 
regte internationale Konferenz Iiber das 
PaBwesen. Die Wiener Tschechoslowakische Han- 

delskammer setzt sich fiir die Einberufung einer 
internationalen Holzkonferenz ein, franzo- 

sische Stimmen drangen auf eine internationale 
Zusammenarbeit der W ollindustrie. Auch auf 
dem Gebiete des Kraftwesens sind die ersten An- 
satze internationaler Gemeinschaftsarbeit erkennbar. 

Die Geruchte von einer engeren Zusammenarbeit 
der groBen Notenbanken (Yereinigte Staaten, 

England, Frankreich, Deutschland) wollen nicht ver- 
stummen. Bekanntlich brachte der amerikanische 
Finanzmann Vanderlip den Vorschlag ein, eine 
paneuropaische Zentralbank mit einem vorlaufigen 

Kapitał von 1 Milliarde Dollar zu grunden. — 
AnlaBlich des uberaus herzlichen Empfanges Paul 
Reuschs in New York durch die Kuratoren der 
amerikanischen Museen fiir Technik und Gewerbe 

sprach sich Gary, derPrasident des amerikanischen 
Stahltrustes, fur die Bildung eines internatio
nalen Yerbandes der Stahlproduzenten aus, 

der einen wiehtigen Schritt zur Abschaffung des 

Krieges bedeuten wiirde.
Die Ausstrahlungen der groBen, bereits festge- 

ftigten internationalen Wirtschaitsorgani- 

sationen werden immer deutlicher. Das ais selb- 

standige Korperschaft innerhalb des Volkerbundes 
arbeitende Internationale Arbeitsamt hat nach 

Ausfiihrungen seines Prasidenten Albert Thomas die 
Aufgabe, „die Harmonie der materiellen Krafte her- 
zustellen und zu sichern. die das Leben der Volker 
beeinflussen“2). Es glaubt dieser Aufgabe am besten 
durch die strikte Durchfuhrung des Washingtoner 
Abkommens in allen Landern gerecht zu werden. 
Die jiingste, achte internationale Arbeitskonferenz 

fand im Mai in Genf statt. Es waren 37 Lander durch 
129 Delegierte und iiber 100 Yertreter und technische 

Berater vertreten.
Gleichfalls fand Ende Mai eine internationale 

parlamentarische Wirtschaftskonferenz in 

London statt. Hier lieBen sich nicht weniger ais 40 
Lander durch etwa 200 Delegierte vertreten; auch Yer

treter des Volkerbundes und des Internationalen 

Arbeitsamtes waren anwesend. Der namens der 
deutschen Delegation sprechende sozialdemokratische 

Reichstagsabgeordnete Dr. Hilferding kennzeichnete 

ais Zweck dieser Konferenz, die Yolker einander zu 
nahern und die Gewalt durch Zusammenarbeit in 

friedlichem Wetteifer zu zerstoren. Ais Ziele 

der Arbeiten der Konferenz nannte Hilferding 
Steigerung der Produktion, um den arbeiten- 

den Massen in Stadt und Land auf unserem dicht- 
bevolkerten Erdteil Lebensmoglichkeit zu geben und 

ihren kulturellen Aufstieg zu ermoglichen. Die 
zwolfte interparlamentarische Wirtschaftskonferenz 

befaBte sich mit der Vereinheitliclmng des Wirt- 
schaftsrechts, der Beseitigung der Verkehrshinder- 
nisse und der Fórderung der landwirtschafthchen 

Kredite.

2) Yossische Zg. Nr. 38 (1926).
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Die Internationale Handelskammer, dereń 
Errichtung im Jahre 1919 auf einer internationalen 
Wirtschaftskonferenz der Handelskammern der Ver- 
cinigten Staaten von Amerika in Atlantic City be- 
schlossen wurde, zahlt heute Handelskammern und 
wirtschaftliche Verbande aus 39 Landern zu ihren 
ordentlichen Mitgliedern; von wichtigen Landern feh- 

len nur noch RuBland und China. GemaB Artikel 2 
der Satzung sieht die Handelskammer ihren Zweck 

darin, den internationalen Handelsverkehr zu er- 

leichtern, in allen internationalen Wirtschaftsfragen 
eine einheitliche Stellungnahme herbeizufiihren, den 

Fortschritt und die Aufrechterhaltung des Friedens 
zu fordern sowie die freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen den Vólkern durch Zusammenarbeit der 

Kaufmannschaft und der Wirtschaftsorganisationen 
zu sichern. Nachdem vor einiger Zeit Deutschland 
der Kammer beigetreten ist, beteiligt sich auch die 
deutsche Abordnung lebhaft an dieser Arbeit. Die 

Internationale Handelskammer — ihr Prasident ist 
Dr. Leaf, der kurzlich auch das Ruhrgebiet besuchte— 
arbeitet zur Zeit in anerkennenswerter Weise u. a 

an einer Vereinheitlichung des in ternatio 

nalen Handelsrechts. Der deutsche Handel wird 
gerade diese Arbeiten begruBen. Man denke nur an 

die heute noch sehr unterschiedliche Auslegung der 
im internationalen Warenverkehr iiblichen Handels- 
ausdriicke „cif“ und „fob“.

Nicht unerwahnt bleiben darf schlieBlich der 
Initiativantrag, den die osterreichischen Kam

mern fiir Handel, Gewerbe und Industrie auf der 
Pariser Tagung der Internationalen Handelskammer 

einbrachten. Der von dem friiheren osterreichischen 
Gesandtenin Berlin, Ried], und dem Yorsitzenden der 

Wiener Handelskammer vertretene Vorschlag stellt 
ais erstrebenswert den AbschluB yon Kollektiv- 
vertragen zwischen den einzelnen Staaten 

hin, die das internationale Verkehrswesen, wie 
es sich vor dem Kriege abzeichnete. wieder herstellen 
und ferner auf dem Gebiete der Handelspolitik 

Abmaehungen iiber Maximalh5he der Zollbelastung 
und die Meistbegunstigung enthalten sollen3).

II.

Wahrend sich das Internationale Arbeitsamt im 
Rahmen des Yolkerbundes — wenn auch ais selb- 

standige Kórperschaft —- auf dem weiten sozial- 
politischen Feld betatigt, versuchen die Inter

nationale Handelskammer und die interparlamen- 

tarische Wirtschaftsunion Fragen rein wirtschaft- 

licher Natur durch internationale Zusammenarbeit 
zu klaren und zu fordern. In manchen Fallen ist eine 

Ueberschneidung der seitens dieser Kórper- 
schaften in Angriff genommenen Arbeiten bereits 

praktisch geworden. Sie wird sich auch schwerlich 

immer vermeiden lassen, da die Grenzen vieler Son- 
derfragen sehr fliissig sind und auch Einzelfragen fast 

siets nur im Zusammenhang mit den Gesamtwirt-

3) Siehe nahere Ausfiihrungen hierzu L a lim : Euro- 
paische Wirtschaftsgemeinschaft. Vossische Zs. vom
13. Juli 1926.

schaftsvorgangen bewertet und gelost werden konnen. 
Immerhin wird man vor einem zu umfassend abge- 

steckten Aufgabenkreis der internationalen Wirt
schaftsorganisationen warnen miissen. Die Schwie- 
rigkeiten werden dadurch eher gróBer, ganz abge- 
sehen davon, daB auch der Vólkerbund in star- 

kem MaBe dazu iibergeht, sich mit den Vorgangen 
auf dem Gebiete der Weltwirtschaft in umfassender 
Weise zu beschaftigen. Die Satzung des yolker
bundes bestimmt namlich im Artikel 23 e, daB die 

Bundesmitglieder die notige Yorsorge treffen sollen, 
„um die Freiheit des Verkehrs und der Durchfuhr 
sowie die gerechte Regelung des Handels aller Mit- 

glieder zu gewahrleisten und aufrechtzuerhalten mit 
der MaBgabe, daB die besonderen Bediirfnisse der 
wahrend des Krieges 1914/18 verwustetcn Gegen- 
den beriicksichtigt werden sollen11. Aus dieser an 
vcrsteckter Stelle der Satzung sich findenden Be
stimmung leiten die Organe des Yolkerbundes — ge- 
maB Artikel 2 Bundesversammlung und Rat das 
Recht und die Pflicht her, in Erganzung ihrer im 
ubrigen rein politischen Zwęckbestimmung eine 
Klarung 'wirtschaftlicher Fragen in Angriff zu 
nehmen. In Yerfolg dieses Zieles wurden bereits im 
Jahre 1919 vom Rat verschiedene Sachverstandigen- 
ausschusse geschaffen, und schon vor der ersten Ver- 

sammlung des Volkerbundes rief der Volkerbundsrat 
1919 die Brusseler Finanzkonferenz ein. Die 
Ergebnisse dieser Konferenz waren im allgemeinen 

recht mager. Nachhaltigen EinfluB auf die Gestal- 

tung der Wirtschaftsverhaltnisse hat sie nicht aus- 
zuuben vermocht; die politischen Yerhaltnisse und 
Yorurteile lieBen eine fruchtbare Zusammenarbeit der 
zahlreich vertretenen Finanzsachverstandigen und 
Bankiers nicht aufkommen. Doch wurde die da- 
malige Konferenz in der óffentlichen Meinung der 
Welt ais ein erster, wenn auch tastender Versuch an- 
gesehen, die politisc-he Atmosphare durch wirtschaft- 

lich-sachliche Arbeit zu bereinigen, das damals bereits 
wie eine drohende Wolke sich abzeichnende Wahrungs- 
problem aufzuhellen und in die Kriegsschuldenrege- 
lung Ordnung zu bringen. Es war fiir die damaHge 

Einstellung der Siegermachte bezeichnend, daB die 
Frage der deutschen Reparationen nicht zur Erórte- 
rung gestellt wurde.

Erst das Ergebnis der Konferenz von Cannes 
lieB eine gewisse Hoffnung auf eine groBzligigere 
wirtschaftliche Zusammenarbeit der Volker auf
kommen. Man kam in Cannes einstimmig zu der 

Ansicht, daB eińe Konferenz iiber wirtschaftliche 
und finanzielle Fragen, zu welcher alle europaischen 
Staaten Vertreter entsenden sollten — womóglich 

die Ministerprasidenten jeder Nation personlich —, 

baldmoglich zu verwirklichen sei. Eine derartige 

Zusammenkunft werde einen dringenden und wesent- 
lichen Fortschritt auf dem Wege zum wirtschaftlichen 

Wie der auf bau Mittel- und Osteuropas bedeuten. Die 

Wiederaufnahme des internationalen europaischen 
Handels sowie die Entwicklung der Hilfsąuellen aller 

Lander seien notwendig, um die produktive Arbeit 

zu vermehren, die Leiden der europaischen Vólker 

zu mildern und dem europaischen Kórper die ihm
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mangelnde Lebensfahigkeit wiederzugeben4). So 

folgte im April 1922 die vom Obersten Rat — nicht 
vom Yoikerbund — einberufene Konferenz yon 
Genua, an der bekanntlich Poincaró selbst nicht 

teilnahm. Auch die Genueser Konferenz, auf der 
Walther Rathenau seine beriihmte Friedensrede hielt, 

blieb ohne durchschlagenden Erfolg. Die Welt war fur 
eine ernste wirtschaftliche Zusammenarbeit der 

Volker noch nicht reif.

III.

Ais in den nachfolgenden Jaliren die wirtschaft

lichen Yerhaltnisse sich immer verworrener gestal- 
teten und nach und nach die vóllige Strukturver- 
schiebung der Weltwirtschaft deutlich wurde, ais 
auch den Siegerstaaten die Erkenntnis dammerte, 
daB der wirtschaftliche Niedergang eines groBen 
Volkes nicht ohne nachhaltige Ruckwirkungen auf 
andere Volkswirtschaften bleiben konnte, mehrten 
sich in allen Landern die Stimmen, die eine wirt
schaftliche Befriedung forderten. Die von Jouhaux 
ubernommene Anregung Loucheurs, eine Welt- 
wirtschaftskonferenz einzuberufen, fiel daher auf 
fruchtbaren Boden. Die V5lkerbundsversammlung 

nahm im September vorigen Jahres gemaB einem 
Antrag Loucheurs eine EntschlieBung an, nach der 
der Volkerbundsrat die ZweckmaBigkeit der Bildung 
eines yorbereitenden Ausschusses fiir eine 
Weltwirtschaftskonferenz erwagen sollte. Im De- 
zember stimmte der Yólkerbundsrat dieser Anregung 

zu. Es handelte sich demzufolge bei der Apriltagung 
in Genf um nichts anderes ais um einen Yorbereitungs- 
ausschuB, dessen eigentliche Aufgabe darin bestand, 
Programm und Zeitpunkt der kommenden Welt
wirtschaftskonferenz festzusetzen. Vertreter von 
22 Staaten waren anwesend5), und zwar auch Yer- 
treter solcher Staaten, die dem Yoikerbund nicht 
angehoren. Auch RuBland hatte die Einladung an- 
genommen, jedoch seine Teilnahme davon abhangig 
gemacht, daB die Konferenz auBerhalb des schweize- 
rischen Gebietes stattfinden wiirde. Da diese Be- 
dingung nicht angenommen wurde, blieb RuBland 

den Beratungen fern.

In einer zweitagigen Aussprache wurde zunachst 
die wirtschaftliche Gesamtlage eingehend durch- 
beraten. Wenn auch dem yorbereitenden AusschuB 

nur die Aufgabe gestellt war, gewissermaBen fiir einen 
glatten technischen Yerlauf der Weltwirtschafts
konferenz Vorsorge zu treffen, so zeigten sich doch 
bald gewisse Schwierigkeiten. Welche Punkte 

sollten auf die Tagesordnung der groBen Konferenz 
gesetzt werden ? Von welchen sachlichen Aussprachen 
konnte man irgendeinen Erfolg erhoffen? War die 

Zeit schon reif. die Frage der Stabilisierung der Wali- 
rungen zur Erórterung zu stellen oder eines gemein- 

samen Abbaues der Zoile, der Aufteilung der Markte,

4) Siehe „Materiał iiber die Konferenz yon Genua“ . 
Reiehstagsdrucksaohe Nr. 4378, 1. Wahlperiode 1920/22.

*) Deutschland, Oesterreich, Vereinigte Staaten von 
Amerika, England, Italien, Frankreich, Belgien, Japan, 
Polen, Tschechoslowakei, Jugoslawien, Sohweiz, Holland, 
Spanien, Schweden, Portugal, Kanada, Indien, Argen- 

tinien, Brasilien, Chile, Kolumbien.

der Regelung von Produktion und Absatz, des 

Dumpings ? Bestand iiberhaupt die Moglichkeit, in 
einem derartig groBen Gremium von 22 Staaten, 
dereń Belange naturgemaB in sehr yielen Fragen ver- 

schieden gelagert sind, zu irgendeinem praktischen 

Ergebnis zu gelangen ?

Es ist zunachst festzustellen, daB in Genf Meinungs- 
verschiedenheiten iiber die Ursachen der weltwirt- 

schaftlichen Krankheit nicht bestanden. Der deut
sche Vertreter Trendelenburg kennzeich- 

nete sie in Uebereinstimmung mit den Vertretern 
der ubrigen Staaten ais Ueberindustrialisierung im 
Yerhaltnis zu der geringen Yerbrauchsfahigkeit. Die 
M ittel zur Beseitigung der Krankheit konn- 
ten nicht in der Abdrosselung der Erzeugung erblickt 
werden, sondern in ihrer Verbilligung durch volle 
Ausnutzung der Erzeugungsfahigkeit der Industrie, 
also durch Rationalisierung der Gutererzeugung. 

Eine Arbeitsteilung durch Verminderung unnótiger 
Kosten und Risiken miisse angestrebt werden. Das 
Ziel sei: W iedervereinheitlichung und Aus- 

weitung des Weltmarktes. Die Wahrungs- 
zerruitung, der yielfach in Erscheinung tretende 
wirtschaftliche Nationalismus und die starken Kon- 
kurrenzkampfe zwischen den groBen nationalen 
Industriegruppen bildeten Hindernisse. die man 
aus dem Wege raumen solle. Besondere Beachtung 
fand auch die Rede des Prasidenten des schweize- 
rischen Bankvereins, Dubois, welcher die ”\\ali- 
rungsstabilisierung ais das wichtigste internationale 

Problem bezeichnete. Die Bemerkungen Dubois’ 
waren um so bedeutungsvoller, ais es zunachst 
schien, daB gerade die Wahrungsfrage in den Hinter- 
grund gestellt werden sollte; das machte sich nament- 
fich bei den Yertretern Frankreichs bemerkbar, die 
die Wahrungsfrage ais eine nationale Frage bezeich- 
neten und das Schwergewicht mehr auf Zolltarifver- 
einbarungen zwischen den Regierungen und unmittel- 
bare Industrieverstandigungen gelegt wissen wollten.

Auf Grund der allgemeinen Aussprache hatten 

sich am SchluB des zweiten Tages drei groBe Fragen- 
komplexe herausgeschalt, die im weiteren A erlauf der 
Konferenz in drei getrennten Ausschussen durch- 

beraten wurden:
Eine Kommission A, die ihrerseits wieder I  nter- 

ausschusse einsetzte, befaBte sich mit Spezialfragen, 

Landwirtschaft und Finanzen; eine Kommission B 
mit industriellen Produktionsproblemen und eine 
Kommission C mit Handels- und Marktproblemen. 

Yon deutscher Seite gehoren die drei an der Kon
ferenz beteiligten Vertreter je einem dieser Aus- 

schiisse an, und zwar Eggert der Kommission A, 
Lammers der Kommission B und Trendelenburg 
der Kommission C. Die Frage der wirtschaftlichen 

Reibungsursachen zwischen den Landern wurde mit 

Riicksicht auf die Schwierigkeit, sie in der einen oder 
anderen Abteilung zu behandeln, vorlaufig zuruck- 

gestellt. Sie soli Gegenstand einer besonderen Unter
suchung werden. Die drei eingesetzten Ausschusse 

waren in der Lage, nach drei Tagen ihre Arbeit im 
wesentlichen zu beenden; die vorgelegten Berichte 

besagen in groBen Ziigen etwa folgendes.

°r Oemeinschaftsarbcit. 46. Jahrg. Nr. 29.
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1. Bericht der Kommission A.

a) UnterausschuB fur Landwirtschaft:

Die landwirtschaftlichen Yorgange werden 
wie folgt eingeteilt: Erzeugung, Kredite und Finanz- 
fragen mit einbegriffen; Transport, Yerteilung, 

Warenbestand und Preise mit einbegriffen; schlieBlich 
£ndverbrauch. Auf die einzelnen Vorschlage kann 
hier nicht weiter eingegangen werden.

b) UnterausschuB fiir Geld- und Finanzfragen:

Ein eingehendes Gutachten soli iiber folgende 
Oruppen erstattet werden: offentliche Finanzen, 
Geld- und Kreditfragen, Zahlungsbilanz. Das Sekre
tariat des Yolkerbundes ist mit der Beschaffung der 
notwendigen Unterlagen betraut worden.

c) UnterausschuB fiir Bevolkerungsfragen:

Der UnterausschuB glaubte keine bestimmte Er- 
klarung abgeben zu konnen, ob es moglich sein werde, 
die Bevolkerungsfragen der kiinftigen Wirtschafts- 
konferenz zur Priifung yorzulegen. Immerhin wurde 

beschlossen, zur Klarung genaue statistische Unter
lagen einzufordern.

2. Bericht der Kommission B. (Industrielle
Produktion.)

Der AusschuB regte die Ausarbeitung und Ver- 
offentlichung einer Denkschrift iiber die Weltwirt- 

schaftslage an. Er wiinschte namentlich Einzel- 
darstellungen iiber solche Industrien, die von der 

Krise besonders erfaBt sind (Kohle, Eisen und Stahl, 
Maschinen- und Schiffbau usw.). Mit der Ausarbei
tung der Einzeldarstellungen ist das Sekretariat des 
Vólkerbundes betraut worden; es soli die erforder- 
lichen Angaben von den Industrie- und Arbeiter- 
organisationen, dem Internationalen Arbeitsamt und 

der Internationalen Handelskammer erhalten. Von 
den selbst verantwortlichen Sachverstandigen werden 
bestimmte Sonderfragen untersucht werden, so von 
Dr. Lammers „Wissenschaftlich-technische Fort- 

schritte“ und „GesetzmaBige und verwaltungs- 
rnaBige Bedingungen, unter denen in den yerschie

denen Landern die Verbande der Industrie und des 

Handels arbeiten“.

3. Bericht der Kommission C.

Die Kommission empfahl ein eingehendes Studium 

der mit der Freiheit des Handels zusammenhangenden 

Fragen (Ein- und Ausfuhrverbote, Yerkaufs- und 

Einkaufsmonopole usw.), der Zolltarife, der Handels- 
abkommen (Vor- und Nachteile der yerschiedenen 

Systeme). der mittelbaren und unmlttelbaren Unter- 

stiitzungen (u. a. Dumping), der Yerteilung der 

Waren (EinfiuB der Kartellierung) usw.

Inzwischen sind all diese Arbeiten bereits in ihrem 

ganzen Umfang eingeleitet worden. Ende Juni fand 

in Paris eine Zusammenkunft der die Arbeiten leiten- 

den Beamten des VólkerbundBsekretariats mit den- 

jenigen Mitgliedern der Konferenz statt. die zur fort- 

laufenden Beaufsichtigung der Untersuchungen be- 

stimmt wurden (von deutscher Seite Dr. Lammers). 

Das gesammelte und gesichtete Materiał soli im

Herbst in zusammengefaBter Form im Plenum des 
v orbereitenden Komitees zur Yorlage gelangen, 
welches dann seinerseits den endgiiltigen Vor- 

schlag fur ein Programm der Weltwirt- 
schaftskonferenz ausarbeiten wird6). Die zweite 
Tagung der vorbereitenden Konferenz wird voraus- 
sichtlich im November dieses Jahres stattfinden.

Man wird gut daran tun, nicht mit allzu groBen 
Hoffnungen dem Ergebnis dieser Arbeiten, die im 
wesentlichen in Handen der groBen internationalen 

Behorden liegen, wie iiberhaupt der Weltwirtschafts- 
konferenz, entgegenzusehen. Der einschniirende Ring, 
den die Politik der Siegerstaaten um die ermatteten 
Yolker legte, ist noch nicht gelockert. Das Bestreben, 
die wahrend und nach dem Kriege in vielen Landern 
groBgeziichteten neuen Industrien durch eine Hoch- 
schutzzollpolitik und besondere staatliche MaB
nahmen aller Art zu schiitzen, deutet vorlaufig noch 
wenig darauf hin, daB ein Zeitalter harmonischer 

Zusammenarbeit bald anbrechen wird. Das schlieBt 
aber nicht aus, daB Deutschland sich bemiihen 
muB, an dem wirtschaftlichen Konzert der 
groBen Machte, das an Bedeutung dem poli- 
tischenin der heutigen Zeit nicht nachsteht, tatigen 
Anteil zu nehmen, wobei es besondere Rucksicht 
darauf wird nehmen mussen, daB es das Land der 
europaischen Mitte ist.

Immerhin ist der Drang nach einer wirtschaft
lichen Zusammenarbeit der Volker nicht zu ver- 
kennen7), und es ist gewiB schon ein erfreulicher 

Fortschritt, daB iiberhaupt Manner der Wirtschaft 
aus allen Weltteilen zusammenkommen, um sich 
in freundschaftlicher und sachlicher Weise ais Ge- 
schaftsleute iiber die wirtschaftlichen Schwierig- 

keiten einmal auszusprechen. Bindende Beschliisse 
kann die Weltwirtschaftskonferenz nicht fassen. Man 
erhofft jedoch von einer nuchternen Gesamtdar- 
stellung der tatsachlichen Verhąltnisse eine Star- 

kung des BewuBtseins von der gegenseitigen 
unlosbaren Abhangigkeit aller Wirtschaf- 
ten und eine nachhaltige Aufhellung und giinstige 
Aufklarung der offentlichen Meinung der W elt, 
ohne die, wie es der Prasident Theunis in seinen 
SchluBworten auf der ersten vorberei^enden Kon

ferenz zum Ausdruck brachte, eine yiternationale 
Wirtschaftskonfereriz keinen Erfolg haben wird. 

Man kann nur wunschen, daB dieses hohe Ziel mit 
Rucksicht auf die dringend notwendige Gesuńdung 

der Weltwirtschaft in vollem Umfange erreicht wird.

6) Siehe Lammers-: Weltwirtschaftskonferenz.
Weltwirtschaft, Juni 1926. Khenso Kolnische Yolks- 
zeitung vom 2. Juni 1926.

7) Von Bedeutung ist auch die Bildung eines 
deu.tsch-f ranzos ischen  W i r ts c h a f t s k o rn i te e s, das 
sich eine sachliche Kląrstellung .der kulturellen und wirt
schaftlichen Zusammenhange in Deutschland und Frank- 

reich zur Aufgabe gesetzt hat. Diesem Komitee gehoren 
von de.ujtscher Seite u. a. an: Buecher, Hagen, von 

Mendelssohn, Fritz Thyssen; .von franzós ische r  Seite 
u. a. Theodor Laurent, Vizep;ąsident des Comite des 

Forges, Peyerimhoff, Prasident .des, Comite des Houilleires 
de France, Laurent, fruherer iBotschafter in Berlin, 
Debrix, Generaldirektor ,der All^emeinen Elsassischen 
Bankgesellschaf t .
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Umschau.
Das Versuchswalzwerk der Techni-

schen Hochschule Breslau.

Gelegentlich der Feier der Rek- 
toratsiibergabe an der Technischen 
Hochschule Breslau wurde von 
Professor W. T afe l das I n s t i t u t  
zur E rfo rschung  der p r a k t i 
schen F o rm ande ru ng , insbe- 
sondere des W a lz  vorganges, 

dessen Aufgaben und Ziele schon 
friiher an dieser Stelle behandelt 
worden sind1), der Hochschule und 
damit seiner Bestimmung iibergeben. 
Die Versuchsanstalt ist bisher wohl 
die einzige ihrer Art in ganz Europa 
und soli deshalb hier kurz beschrie- 

ben werden.
In  den Hauptteilen besteht die 

Walzwerksanlage aus einem Trio- 

Walzgeriist (vgl. Abb. 1) m it 450 mm 
mittlerem Walzendurchmesser und 
800 mm Ballenlange. Der Antrieb 
erfolgt elektrisch durch zwei Gleich- 
strommotoren von 60 bzw. 75 PS 
bei 220 V und einer einstellbaren 
Drehzahl von 600 bis 750 bzw. bis 
1600. Bei geringer Drehzahl und 
hohem Kraftbedarf sollen beide 
Motoren zusammen arbeiten, wah
rend im iibrigen stets einer ais Re- 
servemotor vorgesehen ist. Die 
Kraftiibertragung auf das Walzge- 
rilst erfolgt durch ein schnellaufen- 
des Vorgelege und ein Kammwalz- 
geriist, die beide im gleichen Gehause 
untergebracht sind. Eine unter Last 
ausruckbare Kupplung gestattet, 
den WalzprozeB beliebig zu unter- 
brechen und so die Uebergange bzw. 
vollziehende Formanderung und die

Abbildung 2.

Walzwerksanlage m it Yersuchswalzgeriist, Antrieb, 

Ofenanlage und Hilfsmaschinen.

tfoM en óii/w e

die sich allmahlich Gefiigeanderung zu untersuchen
damit yerbundene weiteren kleineren Geriistes

Abbildung 1. Innenansicht der Walzwerksyersuchsanstalt-

Die Aufstellung eines 
m it einem Walzendurch

messer von 220 bis 
270 mm ist in Aus- 
sicht genommen.

An Oefen sind 
bisher ein elektri
scher Kohlestift- 
ofen und ein klei
ner Siemens-Rege- 
nerativofen vor- 
handen. Letzterer 
ist zur Messung der 
Primar- und _ Se- 
kundarluft, der 
Abgase, des Saug- 
zuges, der Tempe
raturen im Ofen 
und in der Kam- 
mer m it den hier- 
zu erforderlichen 

Geraten ausgerii- 
stet. Die Aufstel

lung zweier weite- 
rer Oefen, und 
zwar eines Slgef eu- 
erten und eines 
Steinstrahlofens, 

soli spater erfol- 
gen, da hiermit 
eine hóhere An-
heizgeschwindig- 

keit zu erzielen 

ist.

‘ ) St. u. E. 45 
(1925) S. 727 u. 

2158.
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Ein 7-t-Kran ist fiir das Ausweehseln der Walzen und 
zur Erledigung sonstiger Fórderarbeiten vorhanden. An 
Hilfseinriehtungen befinden sich noch in der Walzwerks- 
halle auCer einer Spezialhobelmaschine und einer neu- 
zeithchen Walzendrehbank eine Hochleistungskaltsage, 
ein kleines Kaltwalzwerk und eine hydraulisehe Presse 
fiir Stauchversuehe. Die Proben sollen ausnahmslos 
durch Hobeln auf das erforderliehe MaB gebracht werden 
so daB in die Walzen nur die eigentlichen Versuchskaliber 
einzuschneiden sind. Die Walzlange betragt im allge- 
meinen 2 m; bei dieser Lange ist ein EinfluB der Enden 
auf den Walzyorgang nicht mehr zu befiirchten. Es ist 
jedoch móglich, durch ZusammenschweiBen mehrerer 
ausgewalzten Proben auch groBere Walzlangen zu er- 
zielen. Ein Gesamtbild der Anlage gibt Abb. 2.

Erganzungen und Verbesserungen der Anlage, ins
besondere der MeBeinrichtungen fur das Versuchswalz- 
werk, sollen im Laufe der Zeit noch Yorgenommen werden.

An Aufgaben mangelt es dem Institut nicht. Mogę 
es tatige Mitarbeiter finden und Wissenschaft und Praxis 
Nut zen und Segen bringen ais Lohn vieler Opfer an Geld 
und Arbeit.

Feuerfeste^Baustoffe fur Siemens-Martin-Oefen.

Im  folgenden wird iiber eine Anzahl ameriKanischer 
Arbeiten berichtet, die sich auf das feuerfeste Mauerwerk 
des Siemens-Martin-Ofens beziehen, wobei sowohl all- 
gemeinere Gesichtspunkte ais auch einige Sonderfragen 
behandelt werden1).

Bei einer Besprechung der Gesichtspunkte, die bei 
der Auswahl von feuerfesten Baustoffen fiir Siemens- 
Martin-Oefen zu beachten sind, weist Sidney C orne ll, 
ebenso wie vor einiger Zeit Owen*), vor allem darauf hin, 
daB bei Bestellung, Auswahl und Bewertung der feuer
festen Steine viel mehr ais bisher der genaue Yerwendungs- 
zweck und damit die besondere Beanspruchung des be- 
treffenden Steines festgestellt und dargelegt werden 
miisse; ein Ziel, dem nur durch viel engere Beziehungen 
und offene Aussprache zwischen Steinverbraucher und 
-erzeuger naherzukommen ist. Hierbei ist auch zum 
Nutzen beider Teile die Wirtschaftlichkeit nicht auBer 
acht zu lassen; so zeigen z. B. Chromsteine einen erheblich 
groBeren Widerstand hinsichtlich des Absplitterns bei 
Temperaturwechsel ais Silika- (und Magnesit-) Steine, es 
ware aber einseitig und unwirtschaftlich, daraufhin uberall 
den teuren Chromstein zu yerwenden, da an vielen Stellen 
der Silikastein durchaus ausreicht. Die Heizung des 
Siemens-Martin-Ofens m it Kohlenstaub zeitigte nach 
Cornell deshalb keine wirtschaftlich befriedigenden Ergeb
nisse, weil es noch nicht gelungen ist, einen feuerfesten 
Werkstoff zu finden, der im  Herdofen bei Beheizung 
mit Kohlenstaub genugend widerstandsfahig ist; kohlen- 
staubbeheizte Oefen waren nach 100 Schmelzen sehlechter 
ais olbeheizte nach 287; beim Vergleich m it Gas be
heizung war das Verhaltnis noch ungunstiger fiir Kohlen
staub. Eiir die Lebensdauer der Kammern in Abhangig- 
keit von der Beheizungsart gibt Cornellfolgende Ziffern an. 

Bei Beheizung m it Naturgas: 1000 Schmelzen
Bei Beheizung m it Generatorgas: 500 Schmelzen
Bei Beheizung m it Oel: 500 Schmelzen

Bei Beheizung mit Kohlenstaub:] 250 Schmelzen.

In yerschiedenen Zusammenstellungen werden weiter die 
fiir den Bau von Siemens-Martin- und anderen metall- 
orgischen Oefen erforderlichen Steine hinsichtlich ihrer 
Art und Form betraehtet. Die wichtigsten Ergebnisse 
nach dieser Richtung sind in Zahlentafel 1 zusammen- 
gefafit. In  Abhangigkeit vom Ausbringen der Oefen gibt 
Cornell ais Kosten fiir feuerfestes Mauerwerk fiir die t  Er- 
zeugnis an:

fur den H o c h o fe n .................... . . . 0,63 J l

fiir den Siemens-Martin-Ofen m it Naturgas 1,26 J l  
fur den Siemens-Martin-Ofen m it Gene

ratorgas ................................................ 2,52 J l
fur den Siemens-Martin-Ofen m it Kohlen-

s t a u b .....................................................5,04 J l.

1) J- Am. Ceram. Soc. 7 (1924) S. 670/81.
2) Trans. Am. Soc. Steel Treat. 6 (1924) S. 125.

Zahlentafel 1. U e b e rs ic h t iib e r  v e rw end e te  
S te in s o r te n , S te in g ró B e n  u n d  S t iic k z a h l.

A rt des Oiens

Anzahl 
der 

Sorten 
u. Gute- 

grade

Anzahl
der

Formen
und

OróBen

Stiickzahl

Hochofen fiir 500 bis 600 t 
Tageserzeugung einschl. 
Winderhitzer . . . . 5 100 800 000

Basischer S.-M.-Ofen fiir 
801 Ausbringen, Natur

gas .................................. 5 53

Saurer S.-M.-Ofen f. 80 t, 
Generatorgas 5 50

845 000 j 

921 000

Mischer
1

24 50 000

Es wird dabei aber darauf hingewiesen, daB sich bei 
fehlerhaften Steinen diese Ziffern ganz unverhaltnismaBig 
andern kónnen; so erwahnt Cornell einen Fali, wo die 
kurze Lebensdauer eines Hochofens die genannte Zahl 
von 0,63 auf 3,15 J i j t ,  also das Fiinffache erhohte. Aehn- 
liche Falle sind auch bei Siemens-Martin-Oefen moglich.

Des weiteren verlangt Cornell eine ausgedehnte und 
genaue Ueberwachung des Verhaltens der feuerfesten 
Steine im Betrieb. Er weist hin auf die Automobil-Industrie, 
die fiir die Werkstoffpriifung und Ueberwachung erheb- 
liche Aufwendungen macht, die sich jedoch in letzter 
Linie glanzend bezahlt machen. Nur auf dem gleiehen 
Wege kann der Stahlwerker maBgebende Erfahrungen 
iiber den feuerfesten Werkstoff sammeln, die dann weiter- 
hin Unterlagen bilden fur die Auswahl und die Ver- 
besserung der Steine beim Erzeuger. Diese miissen dazu 
kommen, fiir jede Einzelbeanspruchung besonders zweck- 
maBige Steine zu entwickeln. Durch Verbesserungen der 
Steine kann eine erhebliche Yerminderung der Instand- 
setzungsarbeiten der Oefen erreicht werden, dereń GroBe 
er an einem Musterbeispiel Torrechnet.

Der Yerfasser teilt eine Art Normbestimmungen mit, 
die von der Carnegie Steel Comp. fiir die Anlage der 

Siemens-Martin-Oefen aufgestellt worden sind, und die 
in einer umfangreichen Zahlentafel zu den Abmessungen 
yerschiedener anderer Oefen in Yergleich gesetzt werden. 
Die Bedeutung solcher Normvorschriften erblickt Cornell 
darin, daB durch sie die Beanspruchung der Steine bei den 
einzelnen Oefen weniger verschiedenartig werden, ins
besondere werden bei gleicher Gasgeschwindigkeit in 
Yerschiedenen Oefen die korrosionsartigen Beanspruchun- 
gen der Steine gleichmaBiger.

Clyde E. W ill ia m s 1) bespricht in  einem Aufsatz den 
EinfluB der Arbeitsvorgange im  Siemens-Martin-Ofen 
auf die feuerfesten Steine. Er weist eingangs darauf hin, 
daB die Unterschiede in  den Bauarten, in  den Arbeits- 
weisen und im  feuerfesten Baustoff selbst eine Verall- 
gemeinerung nur schwer zulassen, insbesondere spielt 
die Frage des sauren oder basischen Yerfahrens eine erheb
liche Rolle. Da das saure Verfahren geringere Anspriiche 
an das feuerfeste Mauerwerk stellt, besehrankt er seine 
Ausfuhrungen im  wesentlichen auf das basische Verfahren.

Der Ofenherd wird beschadigt einmal auf mecha- 
nischem Wege beim Einbringen des Schmelzgutes und 
weiterhin durch die Temperaturschwankungen. Der 
saure Herd wird durch das sich beim Einschmelzen von 
Schrott bildende oder schon vorhandene Eisenoxyd stark 
angegriffen. Vorwarmer, Feuerbrucke und Ruckwand 
der sauren Oefen werden zerstort vor allem durch die 

saure Schlaeke m it ihren immerhin hohen Metalloxyd- 
gehalten. Beim basischen Herd aus Magnesit spielt der 
Angriff durch die in dem eingesetzten Erz enthaltene 
Kieselsaure und durch die Schlacke eine Rolle.

Vom Gasstrom mitgerissene Flugstaubteilchen bilden 
m it der Ausmauerung des Ofens Kalzium-Eisen-Silikate, 
die beim Abschmelzen andenWanden den Herd am oberen 
Rande zerfressen; ein Schutz hiergegen wiirde nur ein

1) J. Am. Ceram. Soc. 7 (1924) S. 681/6.
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feuerfester Baustoff sein, der gegen diesen chemischen 

Angriff widerstandsfahiger ist.
Bei der umstandlichen Arbeit des Flickens des basi- 

schen Herdes m it gebranntem Magnesit bzw. Dolomit 
greifen diese basischen Oxyde -  besonders ihre Staub- 
anteile — die sauer ausgemauerten Ofenteile an; das 
Einspritzen des Flickmittels durch PreBluft ergibt eine 
Ersparnis an Arbeit, Zeit und Rohstoff und eine genngere 
Staubbildung und damit auch eine Yerminderung der 

Verschlaekung der Ausmauerung.
Die Steine oberhalb der Badflache werden durch 

Abschmelzen, durch Verschlackung mit Bestandteilen der 
Ofenatmosphare und durch Absplittern beschadigt. 
Dem Abschmelzen ist durch gute Flammenfuhrung und 
Wasserkiihlung der Ziige zu begegnen. Die Wasser- 
kiihlung ist trotz ihrer ungiinstigen thermischen Wirkung 
zum mmdesten so lange notwendig, wie noch kem 
widerstandsfahigerer feuerfester Stein gefunden ist. 
Solch ein Stein hoherer Eeuerfestigkeit wiirde natur- 
gemaB auch wirtschaftlich sehr bedeutungsvoll sein, da 
er die Erhohung der Ofentemperatur z. B. durch Iso- 
l ie r u n g  g e s ta tte n  u n d  so e ine  B re nn s to ffe rsp a rn is  herbei- 

f iih re n  w iirde . D e r G a ss tro m  f i ih r t  feste B es tand te ile  in  

Staubform m it; dieser Staub besteht wahrscheinlich be
sonders aus Kalk und Eisenoxyd. Seine irkung kann 
besonders im abziehenden Kopf oder auch an unebenen 
Stellen des Mauerwerks sehr nachteilig sein, es bilden 
sich auch hier Kalzium-Eisen-Silikate mit niedrigem 
Schmelzpunkt Es wird ais Eehler bezeiehnet, daB auch 
im basischen Ofen der Oberteil aus Silikasteinen hergesteUt 

wird.
RiBbildungen und Absplitterungen miissen besonders 

bei Silikasteinen durch sorgfaltiges Anheizen yermieden 
werden. Gunstig hinsichtlioh des Widerstandes gegen 
Absplittern sollen sich Chromsteine yerhalten haben.

Die Lebensdauer der Kammern wird beeintrachtigt 
durch die Ablagerung von Elugstaub und die Yerglasung 
der Gitterstein-Oberflache. Die Lebensdauer der 
Kammern soli weitgehend abhangig sein von der Natur 
des zur Beheizung yerwendeten Gases, wobei Natur- und 
Koksofengas eine Lebensdauer von 300 bis 600 Schmelzen, 
Generatorgas eine solche von 200 bis 300 und Kohlenstaub- 
feuerung eine solche von 75 bis 120 Schmelzen ermóglichen. 
(Diese Zahlen sind an sich erheblich geringer ais die oben 
yon Cornell mitgeteilten, ihr Verhaltnis zueinander ist 
aber ziemlich genau das gleiche. D. B.) Zur Yerringerung 
der Staubablagerung in den Kammern werden yerschiedene 
Mittel angewendet. Am einfachsten ist die Yerwendung 
eines weitmaschigen Gittermauerwerks, das aber eine 
schlechtere Warmeausnutzung ergibt. Ein anderes Mittel 
ist die stufenweise Verringerung des freien Querschnitts 
von oben nach unten, wodurch die DurchfluBgeschwindig- 
keit des Gases an allen Stellen gleich groB gemacht wird. 
Die elektrische Staubabscheidung ist in ihrer jetzigen 
Ausbildung bei der hohen Temperatur in den Kammern 
noch nicht anwendbar. Da die hochste Temperatur in den 
Kammern in dem oberen Teil herrscht, ist die Bean- 
spruchung der Steine in den Kammern auf Druck bei hohen 
Temperaturen nicht so bedeutend, wie zunachst wohl 

angenommen werden konnte.
M. C. Bo o ze1) behandelt die Verwendung von Scha- 

mottesteinen fiir Siemens-Martin-Oefen. Schamottesteine 
kommen da in Betracht, wo nicht die hóchsten Tempera
turen herrschen, wo aber anderseits mit dem Yorkommen 
von stark eisen- und kalkhaltigen Schlaoken zu rechnen 
ist, also yorzugsweise in den Kammern, wo ais Hóchst- 
temperatur die der abziehenden Gase wirkt, aber die 
Verschlackung durch Plugstaub und die haufigen Tempe- 
raturschwankungen die Steine gefahrden. Zu beachten 
ist, daB in den Kammern Ueberschreitungen der normalen 
Hóchsttemperatur yorkommen konnen. Die Bestandigkeit 
der Schamottesteine gegen den Schlackenangriff soli bei 
bohem Tonerdegehalt besser sein ais bei hohem Kiesel- 

sauregehalt.
Wenngleich die Temperatursehwankungen beim Um- 

stellen sehr plótzlich sind, so ist doch die Gefahr des Ab-

splitterns bei Schamottesteinen nicht allzu groB. Auch 
Booze weist darauf hin, daB der Widerstand gegen Druck 
bei hoher Temperatur bei Kammersteinen nicht sehr 
wesentlich ist, der Druck eines 4,5 m hohen Gittermauer
werks ist nicht hoher ais 0,4 bis 0,5 kg/om2. Da die oberen 
Lagen der Steine thermisch und chemisch besonders stark 
angegriffen werden, wurde versucht, sie aus Silika- oder 
Magnesitsteinen herzustellen, was sich aber nicht be- 
wahrte; besonders die Silikasteine gingen in erheblichem 

Ma Be zu Bruch.
Kohlenstoffablagerungen in den Kammern sollen 

ein Festbacken der Schlacke an den Steinen verhindern. 
Bemerkenswert sind Unterschiede in den Analysen des 
Staubes aus Luft- und Gaskammer, wonach der Staub in 
der Gaskammer einen erheblich hóheren Kieselsauregehalt 
und einen geringeren Tonerde-, Kalk- und Magnesiagehalt 
auf weist ais der der Luftkammer; der Grund dafiir sollin 
der Anordnung der Ziige liegen. Den mit der Maschine 
geformten Schamottesteinen wird fiir die Kammern eine 
bessere Haltbarkeit zugesprochen ais den von Handgeform- 
ten, da sie sich infolge ihrer gleichmaBigeren Form besser 
verarbeiten lassen, gegen Schlacken widerstandsfahiger 
sind und infolge ihrer geringeren Porositat die Warme 
besser leiten. Die Angaben, insbesondere iiber die Wirkung 
des Flugstaubes, beziehensich auf Oefen m it Generatorgas- 
feuerung, sind also nicht ohne weiteres auf anders beheizte 

zu iibertragen.
Ein steigender Tonerdegehalt macht die Steine wider

standsfahiger gegen den Schlackenangriff, verteuert sie 

allerdings auch.
Ob der Warmewirkungsgrad der Kammern besser ist 

bei dichten oder pordsen Steinen, wird ais eine noch zu 

losende Frage bezeiehnet.
Ueber praktische Erfahrungen m it Chromerzsteinen 

bei Siemens-Martin-Oefen berichtet R a im ond  E. 
G r if f i t h 1). Er beurteilt die Verwendung von Chromerz 
ais feuerfesten Baustoff grundsatzlich sehr gunstig, aller
dings ist ein brauchbarer Ausgangsstoff Voraussetzung 
fiir die Verwendung; so konnen Chromerze von guter 
chemischer Zusammensetzung durch ihren mulmigen und 
sandigen Aufbau wertlos werden. Zu verwenden ist ein 
festes und dichtes Erz. Der Segerkegel-Schmelzpunkt 
des Chromerzes wird durch Schlacken und ahnliche Zu- 
satze verhaltnismaBig wenig herabgesetzt, insbesondere 
wirkt Magnesia sehr wenig ein. Fur die Herstellung von 
Steinen eignen sich am besten Chromerze m it einem Gehalt 
von 47 bis 51 %  Cr20 3; ais mittlere Zusammensetzung 

guter Ziegel wird angegeben:

Cr20 3 S i 0 2 F e20 3 A 120 3 MgO

%  %  %  %  %

49,86 6,10 17,38 12,76 12,49

Der Druckerweichungspunkt bei hohen Temperaturen 

liegt bei Chromerzsteinen hoher ais bei Schamottesteinen; 
er entspricht ungefahr dem der Magnesitsteine. Die 
praktischen Versuche in Amerika konnten infolge des 
yorher bestehenden Mangels an Chromerz erst nach dem 
Kriege einsetzen, trotzdem sind bereits jetzt in 16 Werken 
mit zusammen 232 Siemens-Martin-Oefen Chromerz- 

steine fiir den Herd und fiir Vorder- und Riickwand bis 
oberhalb der Schlackenlinie im Gebrauch. AnschlieBend 
werden die Verhaltftisse bei einer ganzen Reihe von 
Werken dargelegt, insbesondere Angaben gemacht iibei 
Bauart und Beheizung der Oefen sowie iiber den Ver- 
brauch an feuerfesten Steinen unter Beriicksichtigung dei 
Yerwendung von Chromerzsteinen. Das Urteil dieser 
Werke besagt iibereinstimmend, daB Chromerz- dem 
Magnesitstein mindestens gleichwertig ist. Zusammen- 
fassend fiihrt der Verfasser aus, daB MiBerfolge mit ge- 
mahlenem Chromerz im  Siemens-Martin-Ofen yielfach 
zuriickzufuhren sind auf das geringe Bindungsverrnógen 
bei niedrigen Temperaturen, der Zusatz von FluBmitteln 

ist daher zweckmiiBig. Im  basischen Herdofen sind gute 
Chromerzsteine den Magnesitsteinen ais Baustoff fiii 

den Herd iiberlegen, ebenso sind sie an den Brennerkópfen 
den Silika- und Magnesitsteinen vorzuziehen; das gleiche 

gilt fiir die Ziige und fiir die Yorder- und Riickwan .

1) .T. Am. Ceram. Soc. 7 (1924) S. 686/90. x) J. Am. Ceram. Soc. 7 (1924) S. 690/8.



22. Ju li 1926. Umschau. Stahl und Eisen. 989

Griffith glaubt, daB sogar ein Ofengewólbe aus Chrom- 
erzsteinen infolge seiner gróBeren Haltbarkeit wirt- 
schaftlioher sein wiirde ais das aus bisher yerwendetem 
Baustoff.

H. C. H a rr iso n1) erórtert in einem kurzeń Aufsatz 
die Anforderungen an Gewolbesteine fiir Siemens-Martin- 
Oefen und die fur ihre Untersuchung brauchbaren yer
fahren. Die Gewolbehaltbarkeit betragt nach seinen 
Erfahrungen bei basischen Oefen 80 bis 350, bei sauren 
Oefen 700 bis 800 Schmelzen. Der starkste Angriff des 
Gewólbes erfolgt nahe der Riickwand iiber dem Abstich. 
Die auf das Gewolbe wirkenden Einflusse sind in ihren 
Einzelheiten noch wenig geklart. Die wesentlichsten An- 
forderungen fiir Gewolbesteine sind folgende: Der
Schmelzpunkt soli moglichst hoch liegen, damit der 
Schmelzer mit hohen Temperaturen arbeiten kann. Die 
Steine miissen fest genug sein, um bei Temperaturen be
reits nahe am Erweichungspunkt den ihnen zukommenden 
Teil der Gewólbelast noch aufnehmen zu konnen. Sehr 
wesentlieh ist der Widerstand gegen chemischen Angriff, 
insbesondere durch Metalloxyde in Form von Nebel und 
Schlackenspritzern. Da diese im wesentlichen aus Eisen- 
oxyden und im basischen Ofen aus Kalk bestehen, so 
wiirde sich sowohl fiir den basischen ais auch fiir den sauren 
Ofen ein neutrales oder basisches Gewolbe besser eignen 
ais das bisher angewandte aus Silikasteinen. Die grófiere 
Gewolbehaltbarkeit des sauren Ofens ist darauf zuriick- 
zufiihren, daB in ihm nicht so hohe Temperaturen benótigt 
werden wie im frischenden basischen Ofen. Eine mecha- 
nische Einwirkung des Flugstaubes auf das Gewolbe, also 
ein mechanischer VerschleiB, ist nicht wesentlich. Gef ahrlich 
ist dagegen das Anbacken des Flugstaubes an den Steinen, 
wodurch niedrig schmelzende Eutektika gebildet werden.

Diese Beanspruchungen yerlangen einen sorgfaltigen 
Einbau das Gewólbes unter Verwenduug gut geformter 
Steine mit moglichst hoher Schlackenbestandigkeit; 
auBer der zweckmaBigen chemischen Zusammensetzung 
ist daher noch eine geringe Porositat wichtig. Die Rolle 
der Warmeleitfahigkeit der Steine fiir die Haltbarkeit des 
Gewólbes scheint noch nicht geklart zu sein.

Der Yerfasser empfiehlt die Wasserkiihlung des Ge
wólbes. Eingehender bespricht er ferner die Verwendung 
v°n Silika ais Gewólbebaustoff. Die Vorteile des Silika- 
mauerwerks sind in der Billigkeit der Rohstoffe, der ein- 
fachen Herstellungsweise, der hohen Feuerfestigkeit, dem 
geringen Gewicht und dem hohen Druckerweichungspunkt 
begriindet. Von Nachteil ist die Empfindlichkeit gegen 

Temperaturwechsel und die leichte Ahgreifbarkeit durch 
basische Oxyde. Hinsichtlich des Umwandlungsgrades 
verlangt der Verfasser, daB mindestens 80 %  der Kiesel- 
saure in Tridymit iibergefiihrt sein sollten. Er bespricht 
dann weiterhin den EinfluB der Zeit und der Katalysatoren 
auf die Lmwandlung, ohne aber Neues zu bringen.

Unter hóherem Druck gepreBte Steine sollen sich 
besonders gut bewahren. Eine Verbesserung der Silika- 
steine scheint ihm kaum erreichbar zu sein; falls daher 

hóhere Anforderungen an das Gewólbemauerwerk gestellt 
werden, miiBten andere Baustoffe gewahlt werden. Der 
Verfasser teilt dazu mit, daB Sillimanit und Spineli dem- 
nachst ausprobiert werden sollen, iiber die Erfahrungen 
mit Karborundum, Bauxit und Chromerzsteinen wird 
an anderer Stelle berichtet; jedoch macht Harrison darauf 
aufmerksam, daB sich bei den drei letztgenannten Stoffen 

ochwierigkeiten herausgestellt haben. Er glaubt aber, 
daB bei Anwendung von Hangegewólben Magnesit und 
Chromerz die Silikasteine yerdrangen werden, soweit sie 
sich nicht doch wegen ihres geringen Preises halten werden.

An die Aufsatze schlieBt sich eine ausfiihrliche Aus- 
sprache2) iiber die Auswahl der Steine fiir den Herdofen an.

enngleich ein Fali angefiihrt wird, wo Schamottesteine 
mit Segerkegel 27 bis 28 gute Haltbarkeit ais Gitter- 

mauerwerk gezeigt haben, so wird doch betont, daB im 
a gemeinen ein Segerkegel von mindestens 32 bis 33 ver- 
angt werden muB. Einige Werke benutzen fur die unteren 
agen aus wirtschaftlichen Griinden Gittersteine von

J. Am. Ceram. Soc. 7 (1924) S. 698/705.
2) .T. Am. Ceram. Soc. 7 (1924) S. 705/17.
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geringerem Schmelzpunkt, was andere wegen der Gefahr 
der Verwechslung yerwerfen. Die Kórnung soli bei Gitter- 
steinen keine besonders groBe Rolle spielen. Zur Er- 
hóhung der Lebensdauer des Gewólbes sollten die Steine 
dafiir so gut und gleichwertig geliefert werden, daB haufi- 
gere kleine Instandsetzungen durch an einzelnen Steinen 
auftretende Fehlstellen yermieden werden; die m it diesen 
Ausbesserungen verbundene starkę Abkiihlung ist fur die 
Steine sehr schadlich, die Summę der kleinen Reparaturen 
stellt einen erheblichen Verlustposten in der Gesamtbilanz 
dar. Besonders ungleichmaBig geformte Steine yeranlassen 
derartige kleine Instandsetzungen. Hingewiesen wurde 
weiter darauf, daB auch Konstruktionsfehler gute Steine 
zum Schmelzen bringen konnen, und daB dann haufig 
unberechtigterweise dem Baustoff die Schuld gegeben wird.

Die Notwendigkeit, Normen fiir die Abnahme der 
feuerfesten Steine weitgehend auszuarbeiten, wird stark 
betont. Mehrfach wird erwahnt, daB die m it der Maschine 
geformten Steine den von Hand geformten vorzuziehen 
sind. Besonders hingewiesen wird auf die bereits m it 
kleinen Absplitterungen yerbundene Gefahr: Diese
kleinen Absplitterungen bilden Angriffsflachen fiir die 
hohen Temperaturen und die Schlacke und fiihren daher 
zu einer schnellen Ausbreitung des zunachst kleinen 
Fehlers. Die Lebensdauer eines Brennkopfes aus plan- 
geschliffenen, ohne Mórtel zusammengefiigten Steinen soli 
bei einem kleinen Ofen fiinfmal so groB gewesen sein wie 
die eines in iiblicher Weise hergestellten. Auch die 
Pfannen-, Stopfen- und Gespannsteine sind zu yerbessern. 
Weiterhin geht aus den Darlegungen hervor, daB bei einer 
ganzen Reihe yon Hiittenwerken in Amerika die feuer
festen Steine auf Grund bestimmter Vorschriften ab- 
genommen werden. E. H. Schulz und O. Schweisgut.

Zur Fórderung der teehnisch-wissenschaftlichen 
Forschung.

Der D eu tsche  Y e rb and  Technisch-W issen- 
s cha ftlic h e r  Vereine hat am 31. Mai 1926 eine ge- 
meinsame Sitzung seines Vorstandsrates, Industrieaus- 
schusses und Hochschulausschusses in Berlin abgehalten. 
Die Versammlung nahm hierbei folgende E n tseh lieB ung  
zur Frage der Fórderung der technisch-wissenschaft- 
lichen Forschung an:

„Die gegenwartige wirtschaftliche Krisis, die ihren 
lahmenden Druck auf alle EntsehlieBungen der Staats- 
regierungen und der privaten Wirtschaftskreise ausiibt, 
darf keinesfalls den AnstoB dazu bieten, die wissenschaft- 
liche Ausbildung des akademischen Nachwuchses unter 
der Not der Zeit leiden zu lassen. Yor allem muB die freie, 

objektive Forschung auf wichtigen technisch-wissen! 
schaftlichen Gebieten, die uns den Ausblick auf eine 

fortschrittliche Entwicklung unserer Erkenntnisgewahren, 
mit allen zu Gebote stehenden Mitteln gefórdert werden! 
Das Ergebnis der Studienreisen, die einzelne Vereine des 
Deutschen Verbandes von berufenen Fachleuten in das 
Ausland unternehmen lieBen, gipfelt in der Tatsache, 
daB die deutsche technisch-wissenschaftliche Forschung 
unbedingt ihre in der Vorkriegszeit bewahrte Vielseitig- 
keit und StoBkraft wieder erlangen muB, um im geistigen 
Wettkampf der Vólker den Anteil deutscher Arbeit nicht 
in eine zweite Linie zuriickdrangen zu lassen. Der Deut
sche Verband bittet die Regierungen, es im Interesse 

des deutschen Ansehens und der Einschatzung der 
deutschen Kraft ais ihre besondere Pflicht zu betrachten 
dem Forschungsdrange der berufenen Miinner, die heute 
vielfach durch Lehraufgaben iiberbiirdet sind, die Móg- 
lichkeit zur unbehinderten Entfaltung zu bieten. Weder 

m it Mitteln zur Durchfiihrung wichtiger experimenteller 
Forschungsaufgaben, noch m it der Bereitstellung wissen- 
schaftlicher Hilfskrafte darf gerade jetzt gespart werden, 
wo uns der geistige Fortschritt am ehesten iiber das 
driickende BewuBtsein unserer materiellen Not hinweg- 
setzen kann. Die Geschichte der Technik lehrt in tausend 
Einzelfallen, daB der wissenschaftliche Gewinn von heute 

der weit entfernt von wissenschaftlichen Interessen er- 
rungen wurde, morgen der Grundstein zu bahnbrechenden 
Erfolgen unserer wirtschaftlichen Schlagfertigkeit werden 
kann.“
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(Fortsetzung von Seite 961.)

Den
maenetischen Urawandlungen im  Eisen und Stahl unter- 

halb 400°

ist eine Arbeit von W. H. D earden , London, und C. 
B ened icks , Stockholm, gewidmet. Sie yerwenden dabei

folgende Anordnung: ,.....
Die kleine Probe, 1 mm Durehmesser bei 10 mm 

Lange, dient selbst ais Magnetometernadel, indem sie 
etwa unter 45 0 zum auCeren Feld eingestellt wird. J e 
nach ihrer Magnetisierbarkeit dreht sie sich dann mehr 
oder weniger in  die Kraftlinienrichtung und lenkt so 
einen Lichtstrahl ab. Die Temperatur wird durch ein 
moglichst in der Nahe angebrachtes Thermoelement ge- 
messen und bringt mittels eines Galvanometers und der 
iiblichen Prismenanordnung eine zur ersten senkreehte 
Bewegung des Lichtflecks heryor. Die Erwarmung, 
rd. 20° je min, erfolgt durch Wechselstrom im \akuum. 
Auf diese Weise wurden Kurven yon 12 Eisen-Kohlen- 
stoff-Legierungen mit 0 bis 1,25 %  C aufgenommen, und

Abbildung 1. Verlauf der Magnetisierung in  Abhangigkeit 
von der Temperatur nach mehrmaliger Erhitzung und 

Abklihlung.

zwar nach folgenden drei Yorbehandlungen: 1. bei 910° 
gegluht, 2. bei 910° abgelóscht und 3. bei 910° abgelóscht 
und bei 500° angelassen. Aus den Ergebnissen ist be- 
merkenswert, daB Erseheinungen wie die von B ore liu s  
und G unneson1) beobachteten sogenannten Z-Um- 
wandlungen nicht gefunden werden konnten. Bei den 
Kurven der gegliihten oder angelassenen kohlenstoff- 
haltigen Stahle zeigte sich eine schwache UnregelmiBig- 
keit bei 130 0 in dem Sinne, daB von hier ab die Zunahme 
der Magnetisierbarkeit mit steigender Temperatur starker 
wurde, ferner ein Knick bei 210°, der dem bekannten 
Zementitpunkt entspricht, bei dem das Eisenkarbid 
unmagnetisch wird. Die geharteten Stahle besaBen 

schwache Unregelmafligkeiten bei 120 und 260° sowie 
einen starken Knick bei 330°; yon hier ab nahm die 
Magnetisierung nur noch ganz schwach zu. Elektro- 
lyteisen zeigte gegluht bei 250 °, abgelóscht bei 225° und 

345° Biegungen der Kurve.
Die Verfasser suchen die erwahnten Temperaturen 

m it den von anderen Eorschern beobachteten kritischen 
Punkten in Verbindung zu bringen, was einwandfrei 
eigentlich nur beim Zementitpunkt gelingt, wahrend 
sonst die Verhaltnisse nicht so einfach liegen, besonders, 
da wir iiber die den beobachteten Erseheinungen zu- 
grunde liegenden molekularen Vorgange im Werkstoff 
noch recht wenig wissen. In  dieser Hinsicht werden in 
der yorliegenden Arbeit auch keine neuen Gesichtspunkte

1) Ann. d. Phys. 67 (1922) S. 227/52.

beigebracht. Eine Angabe seheint sogar geeignet, Ver- 
wirrung zu stiften, namlieh die, daB der Zementit bei 
210° einen Hóchstwert der Magnetisierbarkeit besitzen 
soli. Nach Ansicht des Berichterstatters gilt dies nur 
mit der Besehrankung auf sehr schwache Felder, wie sie 
die Yerfasser benutzten (aufieres Feld 15 GauB, wahre 
Feldstarke nur Bruchteile eines GauB), und auf die yon 
ihnen gewahlte MeBanordnung. Bei hóherer Sattigung 
wurde man jedenfalls, wie Is h iw a r a 2), bei dieser Tempe
ratur eine Abnahme der Magnetisierung finden. Ais 
Bestatigung dieser Annahme kann man Abb. 1 ansehen, 
in der nach mehrmaliger Erhitzung und Wiederabkuhlung 
in der Nahe von 200° der Knick in umgekehrtem Sinne 
erscheint wie bei den Kurven, bei denen nur die erste 
Erwarmung aufgezeichnet wurde. Dankenswert bleibt 
indessen das Bestreben, die schon bei yerhaltnismaBig 
niederen Temperaturen im  Eisen eintretenden Yerande- 
rungen mit einer neuen empfindliehen Yersuchseinrich- 
tung nachzuweisen. F. Stablein.

Der EinfluB von Arsen auf Stahl

ist durch Alan E. C am eron und George B. Water- 
house, Cambridge, Mass. (U. S. A.) naher untersucht 
worden. Es ist bekannt, daB Arsen aus Erz im Hoehofen 
reduziert wird und dabei in das Eisen wandert. Im  Stahl 
wirkt Arsen wie Phosphor. Es erhoht Festigkeit und Hartę 
und yerringert die Zahigkeit und Bildsamkeit. Ceber 
die Einwirkungsgrenze des Arsens im Stahl konnte in 
den bisherigen Versuchen der einzelnen Forscher keine 

Uebereinst immung erzielt werden.
Die Yerfasser fiihrten Schmiedeyersuche, Sc h weiB- 

yersuche, Rostversuche sowie eine Festigkeits- und 
Gefiigeuntersuchung mit Stahl yon 0,5 ° 0 C und stei- 
gendem Arsengehalt durch. Die chemische Zusammen- 
setzung der untersuchten Stahlsorten geht aus Zahlen- 

tafel 1 herYor.

Zahlentafel 1. Chem ische Z usam m ense tzung  
des u n te r s u c h te n  S tah le s  im  geschm iedeten 

Z u s tande .

Schmelze 0 Mn P s Si As

Nr. % % o/
/O % % %

1571 0,49 0,54 0,010 0,032 0,20 0,179

2065 0,50 0,51 0,013 0,030 0,21 0,206

3664 0,50 0,49 0,050 0,040 0,22 0,217

5399 0,51 0,54 0,012 0,034 I 0,20 -

Das Ergebnis ihrer Untersuchungen fassen die \ er- 
fasser folgendermaBen zusammen: Der Yerlust an Arsen 
durch Yerfliichtigung beim Sehmiedenist betrachtlich. T-ie 
Schmiedbarkeit des Stahles wird durch Arsen yerschlech- 
tert, der Stahl wird leicht rotbriichig. Die SchweiBbarkeit 
seheint durch Arsen nicht beeinfluBt zu werden. Per 
Widerstand gegen den EinfluB chemischer Mittel nimmt 
mit steigendem Arsengehalt wenig ab. Die Festigkeit 
und Hartę werden durch Zusatz yon Arsen zum Stahl 

gesteigert, seine Bildsamkeit wird yerringert. Fiir die 
untersuchten Stahle nahm nach der Berechnung der er- 
fasser die Festigkeit bei Anwesenheit yon Arsen um rd.
4 °0 zu. Die spezifische Schlagarbeit sank im geharteten 
arsenhaltigen Stahl bis zu 70 ° 0 gegen den Stahl ohne 
Arsen. Fiir normalisierte oder angelassene Stahle war 
der Abfall der Kerbzahigkeit geringer. Das Arsen śeigert 
nach Auffassung der Yerfasser leicht. Es yermindert die 

Loslichkeit des Kohlenstoffes im y-Eisen und zwingt den 
Kohlenstoff, aus arsenreicheren Teilen in solche nut 
geringerem Arsengehalt abzuwandern, so daB ahn ic 
wie beim Phosphor im geschmiedeten Stahl ferrit- un 

arsenreiche Seigerungsbiinder erscheinen. Durch u 
hung konnten die Seigerungsbander nicht zum  ̂erschwm 

den gebracht werden. Es ist nach Auffassung der er 
fasser nicht anzunehmen, daB Arsen ahnlich wic Phosp or 
ein spródes Eutektikum yon Arsen-Arseneisen bddet.

2) Ygl. F. We v e r : Beitrage znr Kenntnis des 
Eisenkarbids. M itt. K.-W.-Inst, Eisenforsch. 4 (1J2^) 

S. 69.
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Daher erklart sich auch der verhaltnismaBig geringe 
EinfluB des Arsens im Stahl auf seine Festigkeitseigen- 
schaften. W. Oertel.

A. R . P age , Birmingham, berichtete uber

Harten und Anlassen von Schnelldrehstahl.

Es handelte sich bei den Untersuchungen um Stahl 
mit 13 bis 14% W, 0,25 bis 0,50 %  V und 0,55 bis 0,80% C 

und etwa 3 bis 5 %  Cr. Die hauptsachlichsten Feststel- 
lungen sind folgende: Bei einem Stahl m it etwa 0,6 %  C 
erreicht man das wiinschenswerteste Gefiige bei Hartung 
aus 1200° nach 10 min langem Halten auf Temperatur 
oder bei Hartung aus 1300°, wenn man nur 2 min auf 
Temperatur halt. Damit konnte man sich einverstanden 
erklaren. Zweifel muB es aber erregen, wenn ein Stahl 
mit sonst gleicher Zusammensetzung, aber mit 0,76 %  C 
schon um 100° niedriger gehartet werden soli. ’ °

Der Schmelzpunkt des Ledeburit-Eutektikums soli 
bei 1350° liegen, was zweifellos nicht zutrifft, wahrend 
durch Erhóhung des Kohlenstoffgehaltes um 0,15 % 
dieser Schmelzpunkt schon um 100° gesenkt werden 
soli, eine Behauptung, die jeder Wahrscheinlichkeit ent- 
behrt. Die iibrigen Angaben enthalten die Bestatigung 
der schon langst bekannten Tatsache, daB hoch gehartete 
Stahle beim Anlassen zuerst an Hartę verlieren und dann 
wieder harter werden, wahrend niedrig gehartete gleich- 
maBig durch Anlassen an Hartę verlieren. Bezweifelt 
muB ferner die Angabe werden, daB in Amerika Dreh- 
werkzeuge auf 680° angelassen werden, eine Temperatur, 
die viel zu hoch ist. F. Rapatz.

In  einer Arbeit, betitelt

Gleitlinien in groBen und kleinen Ferritkristallen,

berichtete H ugh  0 ’N e ill, Manchester, uber Gleit- 
linienbildung und ihre kristallographische Kennzeichnung 
in Ferritkristallen. Bei einer fruheren Untersuchung 
hatte er bei Zug- und Druekversuchen an groBen Kristallen 
mit 1,8 %  Si, die langs einer vierzahligen Achse erfolgten, 
bestimmte Gleitebenen festgestellt, die einen Winkel 
von 450 mit der vierzahligen Achse bildeten. Daraus 
wurde der SchluB gezogen, daB es sich um ein Gleiten 
langs Rhombendodekaeder-Ebenen handelt. In  den 
neuen Untersuchungen wird dieses Ergebnis einer \ach- 
prufung unterzogen.

Es wurden zunachst zwei Einkristalle verformt, 
einer unter Druck, der andere durch Zug. Die Kraft- 
richtung war bei beiden langs einer yierzahligen Achse 
angeordnet.

Bei der Dehnungsprufung bildete sich ein Bruchkeil, 
der mit den beiden Seiten einen Winkel von 52 0 einschloB. 

Sorgfaltige Untersuchungen des Bruchkeils fiihrten zu 
dem Ergebnis, daB die Ikositetraeder-Ebenen sich ais 
Gleitebenen betatigen.

Die Spaltbarkeit langs Wiirfelebenen wurde róntgeno- 
graphisch bestatigt. Die den Rhombendodekaeder- 

Bbenen entsprechenden Interferenzen waren derart 
schwach vertreten, daB sie ais Zerstreuungseffekte auf- 
zufassen sind.

Tritt nach dem Gleitvorgang eine Dichteverminde- 
rung ein, so ist sie ais eine Oeffnung der Atompackung 

aufzufassen. Die Yersuche zeigen keine Dichteanderung, 
sprechen also fiir ein Gleiten langs Ikositetraeder-Ebenen, 
da hierbei keine Aenderung der Atomabstande bedingt ist

Wenn Ferritkristallaggregate, die N eum annsche  
Linien enthalten, langsam gepreBt werden, so ergeben 
sich Gleitlinien, die in einigen Fallen den Neumannschen 
Linien parallel laufen. Da nun die letzteren meist langs 

-kositetraeder-Ebenen, in einigen Fallen jedoch auch 
śngs Wiirfelebenen sich zeigen, kann man mit einiger 
■ icherheit schlieBen, daB auch in Kristallaggregaten die 

Ikositetraeder-Ebenen sich ais Gleitebenen betatigen.

Weitere Versuche ergaben, daB das Vorhandensein 
|roBer, spróder Kórner die Bildung \eumannscher 
Lmien begunstigt, Jf. Schmidt.

(Fortsetznng foJgt.)
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sammenbauen und Richten von Walzen. St u E 45 
(1925) S. 2096.

KI. 7 f, Gr. 1, K  89 030. Verfahren zur Herstellung 
von Ringen. St. u. E. 44 (1924) S. 1229.

KI. 10 a, Gr. 1, T 29 713. Mit Drehteller ausgertistete 
Schachtaustragvorriehtung fiir heiBes Schiittgut. S t u E 
45 (1925) S. 1790.

KI. 10 a, Gr. 4, H  88 359. Regenerativkoksofen. 
St. u. E. 42 (1922) S. 1758.

EU. 10 a, Gr. 17, F 55 087. Schragkammer zum 
Trockenkuhlen von Koks. St. u. E. 45 (1925) S. 2018.

KI. 10 a, Gr. 26, M 83 310. Tellerentgasungsofen m it 
zonenweiser Gasentnahme. St. u. E. 45 (1925) S. 1859.

KI. 12 e, Gr. 2, D 43 146. Vorrichtung zur Abschei- 
dung und Niederschlagung des Staubes aus staubhaltigen 
Gasen m it aus Faden gebildeten Filtern. s ł. u E 45 
(1925) S. 2121.

KI. 18 a, Gr. 3, G 61 277. Verfahren zum Betriebe 
von Hochofen und anderen Schachtofen m it Sauerstoff 
oder sauerstoffreicher Luft. St. u. E. 45 (1925) S. 271.

KI. 18 a, Gr. 6, H  101 232. Beschickungsanlage fiir 
Schachtofen. St. u. E. 46 (1926) S. 19.

KI. 18 b, Gr. 10, R  51 189. Verfahren zur Herstel
lung von Stahl ohne Harteempfindlichkeit. St. u E 45 
(1925) S. 558.

KI. 18 b, Gr. 16, D 43 266. Verfahren zur Herstel
lung von DynamofluBeisen in der sauer zugestellten Birne 
St. u. E. 44 (1924) S. 1027.

KI. 18 b, Gr. 16, L  61 644. Schnellbestimmung des 
Mangangehaltes in der Schopfprobe am Ende der metall
urgischen Frischprozesse. St. u. E. 45 (1925) S. 91.

KI. 18 b, Gr. 16, H  103 843. Verfahren zur Er
hóhung der Erzeugung und des Phosphorsauregehaltes 
der Thomasschlacke. St. u. E. 45 (1925) S. 2097.

KI. 18 c, Gr. 2, A  41 133. Yerfahren zum Erwarmen 
und Harten von langen Gegenstanden. St. u E 45 
(1925) S. 1684.

KI. 18 c, Gr. 8, St 39 852. Verfahren zum Entharten 
von naturhartem Stahl durch Gliihen. St. u. E. 45 (1925)
S. 1894.

KI. 18 c, Gr. 9, H 92 078. Verfahren zum Blank- 
gliihen von Metallen. St. u. E. 45 (1925) S. 200.

KI. 24 c, Gr. 5, H  91 345. Warmespeicher fiir Um 
schaltfeuerung. St. u. E. 45 (1925) S. 1992.

KI. 24 e, Gr. 11, D 43 618. Drehrostgaserzeuger 
St. u. E. 45 (1925) S. 1859.

KI. 241, Gr. 1, B 115 259. Verfahren zur Anbringung 
und Emeuerung von Schutziiberziigen auf Yerbrennungs- 
kammerwanden. St. u. E. 45 (1925) S. 1577.

KI. 241, Gr. 3, H  95 336. Mischapparat fiir Kohlen- 
staubfeuerungen. St. u. E. 45 (1925) S. 2065.

KI. 31 a, Gr. 1, St. 43 561. Kuppelofen m it Oel- 
feuerung. St. u. E. 45 (1925) S. 2159.

KI. 31 a, Gr. 1, H. 94 492. Winderhitzeranlage fiir 
Kuppelofen. St. u. E. 46 (1926) S. 115.

KI. 31 a, Gr. 5, D 47 085. Verfahren zum Aufbringen 
von feuerfesten Massen bei Oefen u. dgl. St u E 45 
(1925) S. 1790.

KI. 31 a, Gr. 5, B 104 495. Yerfahren zum Auskleiden 
von Kuppelofen u. dgl. St. u. E. 42 (1922) S. 1437.

KI. 31 c, Gr. 8, L  59 933. Verfahren u. Formkasten 
zur Herstellung yon metallenen Modellplatten St u E 
45 (1925) S. 200.
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KI. 31 c, Gr. 25, A 43 284. GieBverfahren. St. u. E.

45 (1925) S. 126.
KI. 49 b, Gr. 11, D 39 657. Błock- und Barren- 

schere. St. u. E. 43 (1923) S. 1410.
KI. 49 c, Gr. 10, E 28 956. Hydraulische JNiet- 

maschine. St. u. E. 44 (1924) S. 502.
KI. 80 b, Gr. 8, St 38 687. Verfahren zur Erhóhung 

der Haltbarkeit feuerfester Steine in Feuerungsanlagen 

und Oefen. St. u. E. 45 (1925) S. 2159.

Deutsche Patentanmeldungen1).
(Patentblatt N r. 27 vom 8. Jo li  1926.)

KI. 1 b, Gr. 4, K  92 070. Magnetische Scheide- und 
Abwerftrommel fiir Massengut. Fried. Krupp, Gruson- 

werk, A.-G., Magdęburg-Buckau.
KI. 7 a, Gr. 9, St 39 352. Blechwalzwerk. Lawrence 

Carr Steele, Baltimore (V. St. A.).
KI. 7 a, Gr. 16, M 87 936. Auswalzen des letzten 

Endes des Pilgerkopfes von Rohren in Pilgerschrittwalz- 
werken. Mannesmannrohren-Werke, Dusseldorf.

KI. 7 a, Gr. 22, S 73 266. Vorgelege fiir Umkehr- 
walzwerke. Sundwiger Eisenhiitte, Maschinenbau-A.-G., 

Sundwig (Kr. Iserlohn).
KI. 7 a, Gr. 27, D 50 113. Bandpresse an Kaltwalz- 

werken. Deutsche Maschinenfabrik, A.-G., Duisburg.
KI. 7 b, Gr. 10, K  94 730. Strangpresse. Fried. 

Krupp, Grusonwerk, A.-G., Magdeburg-Buckau.
KI. 7 c, Gr. 15, L 55 328. Yerfahren und Ziehpresse 

zur Herstellung von Dosenrumpfen. Matthias LeilBe, 

Duisburg-Meiderich, Stahlstr. 43.
KI. 7 i ,  Gr. 11, St 38 585. Maschine zur Herstellung 

von Schnittnageln m it Kopf aus streifenfórmigem Werk
stoff. August Stuhlmuller, Baden-Neudorf (Baden).

KI. 12 e, Gr. 2, T 29 849. Vorrichtung zur Abschei- 
dung von Staub aus Gasen, Luft o. dgl. Joseph Brown 

Taylor, New York.
KI. 12 e, Gr. 5, S 61 936. Vorrichtung zur Verhutung 

der Fortpflanzung yon Entzundungen bei elektrischen 
Niederschlagsanlagen. Siemens-Schuckertwerke, G. m.

b. H., Berlin-Siemensstadt.
KI. 12 e, Gr. 5, S. 67 222. Elektrische Gasreinigungs- 

kammer. Siemens-Schuckertwerke, G. m. b. H., Berlin- 

Siemensstadt.
KI. 13 b, Gr. 37, G 61 075; Zus. z. Pat. 395 576. Vor- 

richtung zum Betrieb von Dampfkesselanlagen mit Gleieh- 
druckwarmespeicher(Verdrangungsspeicher). Gerschweiler 

Elektrische Zentrale, G. m. b. H., Giengen a. d. Brz.
KI. 18 a, Gr. 4, D 50 385. Vorrichtung zum Ab- 

stechen von Hochofen. Deutsche Maschinenfabrik, A.-G., 

Duisburg.
KI. 20 c, Gr. 13, O 15 122. Selbstentladewagen. 

Orenstein & Koppel, A.-G., Berlin.
KI. 21 h, Gr. 29, A 44 795. Elektrode fiir elektrische 

Punkt- und NahtschweiBmaschinen. Allgemeine Elektri- 

eitats-Gesellschaft, Berlin.
KI. 21 h, Gr. 30, G 65 130. Verfahren zum Schnciden 

von Metallen unter Verwendung eines einer drehbaren 
Schneidscheibezugefiihrtenelektrischen Stromes. Elektro- 

trennmaschinen, G. m. b. H., Hamburg.
KI. 21 h, Gr. 30, Sch 68 680. Verfahren zur Her

stellung einer Elektrodenbekleidung fiir Lichtbogen- 
SchweiBelektroden. Edmund Schroder, Berlin, Maybach- 

ufer 48—51.
KI. 31 a, Gr. 3, Sch 73 602. Schmelzofen mit meh- 

reren Tiegeln. Gustay Schlosser, Gernsheim (Hessen).

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
(Patentblatt N r. 27 vom 8. J n li 1926.)

K I. 10 a, Nr. 953 914. Selbsttatige Umstell windę fiir 
Regenerativofen. Walter Wolff, Essen.

KI. 10 a, Nr. 954 338. VerschluBvorrichtung fiir die 
Planieroffnung von Horizontalkammerofen fiir die Er
zeugung von Gas und Koks. Jr .^ n g . Heinrich Koppers, 
Essen, Moltkestr. 29.

*) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsieht 
und Einsprucherhebung Lm Patentamte zu B e r lin  aus.

KI. 18 a, Nr. 954 477. Besatzstein fiir Winderhitzer. 
Pfalzische Chamotte- und Thonwerke (Schiffer & Kircher), 
A.-G., Griinstadt (Rhpf.), und Otto Strack, Auerbach

(Hessen).
KI. 18 c, Nr. 954 218. Gliihofen fiir Oelfeuerung. 

Ambi, Waggon- und Apparatebau-A.-G., Berlin-Johan- 

nisthal.
KI. 21 h, Nr. 954 125. Warmespeicher. Siemens, 

Elektrowarme-Gesellschaft m. b. H., Sornewitz b. MeiBen.
KI. 21 h, Nr. 954 400. Aufhangevorrichtung fiir 

elektrische Strahlófen. Siemens, Elektrowarme-Gesell- 
schaft m. b. H., Sornewitz b. MeiBen.

KI. 24 g, Nr. 953 939 u. 953 940. Auskleidung fur 
Schlackengruben o. dgl. Thonwerk Biebrich, A.-G., 

Schamottefabrik, Biebrich a. Rh.
KI. 36 a, Nr. 954 203. Warmespeicher mit flussiger 

Speichermasse. Siemens, Elektrowarme-Gesellschaft 

m. b. H., Sornewitz b. MeiBen.
KI. 49 h, Nr. 954 096. Radreifengluhofen. August 

Rink, Osnabriick-Kamp.

Deutsche Reichspatente.

KI. 80 b, Gr. 5. Nr. 423 535, vom 12. Oktober 1924; 
ausgegeben am 5. Januar 1926. Max G ensbaur in 
Kladno, tschechoslowakische Republik.

Bei den bekannten Verfahren, fliissige Hochofen- 
schlacke durch Einwerfen von Kalkstein, kalkreichen 
Gemischen aus Kalksteinen, Silikaten und Sesquioxyden, 
somit auch Aluminaten an den ihr fehlenden Bestand- 
teilen, insbesondere an Kalziumoxyd anzureichern zwecks 
Erzielung der chemischen Zusammensetzung eines Port- 
landzementes.wird eine bedeutend bessere Wirkung erzielt, 
wenn diese Zusatze bei der dem Einbringen voraus- 
gehenden Aufbereitung durch Absieben oder Waschen 
und darauffolgendes Trocknen oder durch ein anderes 
Verfahren moglichst vollkommen von Staub befreit 

werden.

KI. 80 b, Gr. 3, Nr. 423 793, vom 5. Mai 1922; aus
gegeben am 11. Januar 1926. Zusatz zum Patent 421 427. 

Firma G. Po lys ius , Eisen- 
gieBerei u. M asch inen 
fa b r ik  inDessau. Verfahren, 
die fliissige Schlacke von 
Oaserzeugern und Kohlen- 
staubfeuerungen auf Portland- 
zement zu verarbeiten.

Die Erwarmung der fliissi- 
gen, aus dem Gaserzeuger a 
kommenden Schlacke und 
die Zuteilung der Zuschlage 
erfolgt in einer oder mehreren sich drehenden Kammern b, 
die von einer Warmeąuelle e beheizt werden.

KI. 80 b, Gr. 22, Nr. 424 382, vom 9. August 1921; 
ausgegeben am 21. Januar 1926. Zusatz zum Patent 
422 386. F r ie d r ic h  R ousse lle  in Wiesbaden. Yer
fahren zur Herstellung von Steinen aus Hochofenschlacke.

Ais Grundstoff fiir die Gewinnung der fliissigen 
Schlacke, die zur Herstellung von Steinen yerwendet 
werden soli, dient Basalt, der zweckmaBig vorher zer- 
kleinert und einem elektromagnetischen Aufbereitungs- 
verfahren ausgesetzt wird, so daB daneben noch eine 

entsprechende Menge Eisen entfallt.

KI. 80 b, Gr. 3, Nr. 425 861, vom 23. Januar 1924;
ausgegeben am 25. Februar 1926. Gewerkschaft 
L u tz  I I I  in Berlin. Verfahren zur direkten Herstellung 

von Zementen im Abstichgeneraior.
Durch Verwendung von Sauerstoff oder m it  an 

Sauerstoff angereicherter Luft ais Geblasewind is t es 

moglich, der Schlacke eine Zusammensetzung zu geben, 

daB sie ohne weiteres ais hochwertiger Zement en tfa llt. 

Auch lassen sich sonst nicht yerwendbare B rennsto ffe  

wie Waschberge, Kohlenschlamme und ahnliche Abfall- 
produkte verarbeiten; selbst backende Kohle macht keine 

Schwierigkeiten, da sie sich infolge der fiir die Zement- 

herstellung erforderlichen Zusatze w ie  e ine  M agerkoh le  

yerhalt.
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KI. 31 C, Gr. 12, Nr. 424 501, vom 20. Septeraber 1924; 
ausgegeben am 25. Januar 1926. Schwedische Prioritat 

vom 21. September 1923. E rn s t Petersson in  Oerebro 

(Schweden). Gieflmundstuck 
fiir Vorrichtungen zum Gieflen 
von Eisen und anderen streng- 
flussigenMetallen unterDruck.

Zur Herbeifiihrung einer 
dichten Verbindung zwischen 
dem in dem Tiegel a befind- 
lichen geschmolzenen Metal J 
und der GuBform wahrend 

des GieBvorganges besitzt das 
Mundstiick c des GieBrohres b 
an der gegen die GuBform 

anzudruckenden Seite eine 
ebene Flachę d, welche im Augenblick des GieBens gegen 
eine ebenfalls ebene Flachę der GuBform gepreBt wird 
derart, daB diese beiden ebenen Flachen vollstandig 
dicht aufeinanderliegen.

KI. 31 a, Gr. 1, Nr. 424 683, vom 16. Oktober 1924; 
ausgegeben am 28. Januar 1926. A llgem e ine  Bri- 
ke ttie rungsgese llscha ft Dr. S chum acher & Co.

in B erlin . (Erfinder: 

E r ic h  Schum acher 
in  D ortm und). Yer
fahren zum Ueber- 
hitzen flussiger Me
talle auf dem Wege 

vom Schmelzofen zum 
Yorherd.

Nach dem Austritt 
aus dem Schmelzofen 
a wird das Metali 
durch einen geschlos- 
senen Kanał b eines 

kasten- oder tischformigen, feuerfesten Steinblocks c ge- 
leitet und hier gleichzeitig den Feuergasen des Brenners d 
ausgesetzt.

KI. 40 b, Gr. 10, Nr. 424 970, vom 22. Februar 1924; 
ausgegeben am 8. Februar 1926. Fred. M. E ke rt in  
Laubendorf b. Niirnberg. Ais Dampfdichtung geeignete 
Legierungen aus Nickel, Kupfer und Blei.

Die neue Legierung hat etwa folgende Zusammen- 
setzung: 15 bis 40 Teile Nickel, 4 bis 15 Teile Zinn, 10 bis 
30 Teile Kupfer, 30 bis 65 Teile Blei, 1 bis 10 Teile Zink 
und 1 bis 10 Teile Mangan oder Chrom, Wolfram, Kobalt 
oder Vanadium.

KI. 31 e, Gr. 15, Nr. 425 132, vom 21. Mai 1922; aus
gegeben am 11. Februar 1926. Amerikanische Prioritat 
vom 8. Juni 1921. H a rry  A lb e r t S chw artz  in  Defi- 
ance, V. S t. A. Verfahren zum Kiihlen von Metall- 
formen.

Der Zerstórung der Form beim GieBen von Hart- 
metallen in Dauerformen wird dadurch entgegengearbeitet, 
daB die Form wahrend der ganzen, eine Vielzahl von 
Giissen umfassenden GieBperiode ununterbrochen auf 
annahernd gleicher Temperatur, d. h. innerhalb bestimm- 
ter Temperaturgrenzen gehalten wird, in dem die den 
Lauf des Ktihlmittels durch die Form iiberwachenden 
Ventile in mehr oder weniger rhythmischer Folgę zu 
regelmaBigen Zeitpunkten gesteuert werden. Zunachst 
wird dabei der Form die Hitze rasch entzogen, und dann 
wird die Temperatur der Form wahrend der ganzen 

GieBperiode auf einer gleichmaBigen Hohe gehalten.

KI. 31 c, Gr. 17, Nr. 425 143, vom 28. August 1923; 
ausgegeben am 16. Februar 1926. C harles B a ltz in ge r  
wZabern. Yerfahren zur Herstellung von Verbundslahlen.

Werkzeuge und ahnliche Gegenstande werden aus 
gtahlrohlingen gewonnen, die nach dem SchleuderguB- 
verfahren in Formen mit abgesetztem GieBąuerschnitt 
derart hergestellt werden, daB der in richtigem Mengen- 
verhaltnis zuerst in die Schleuderform eingebrachte 

Edelstahl Rillen ausfiillt und in bezug auf den durch 

ufgieBen weiterer Stahlschichten entstehenden Gesamt- 
querschnitt eine bestimmte Lage einnimmt.

KI. 31 c, Gr. 6, Nr. 425 142, vom 2. Mai 1925; aus
gegeben am 11. Februar 1926. F ranz  M eisner und 
A ug us t Osmers in  
D u isb u rg  - W anhe im .

ElektromagnetischerEisen- 
ausscheider, besonders fur 
Formsandaufbereitung.

Die vier Magnetpaare
a, b, c, d sind durch 
vier Schellen e, f, g, h 
abgedeckt, die die Lager i 
tragen fur die Fangvor- 
richtungen. Diese dienen 
dazu, das abzusondernde 
Eisen vor den Magnet- 
polen aufzufangen und 
ein Abschlagen der Eisen- 
teile an den Polen zu verhindern. Durch Schacht k wird 
der Schutt zugefiihrt, bei 1 erfaBt der Magnet das Eisen, 
und bei m wird er stromlos und laBt es in den Schacht n 
fallen.

KI. 31 a, Gr. 2, Nr. 425 184, vom 26. Ju li 1924; aus
gegeben am 17. Februar 1926. Firma Dr. S ch m itz  & Co., 
G. m. b. H ., in Barm en, 
und Dr. A lo is  S chuste r in 
Schwelm . Auf Rollen walzbarer 
H  erdschmelzofen.

In  einem Ofenkorper a 
sind zwei nebeneinanderliegende, 
je mit einem Brenner und einer 
Auslaufschnauze ausgestattete 
Herdraume c, d vorgesehen, die durch einen in der 
Trennungswand liegenden Kanał b miteinander ver- 
bunden sind.

KI. 10 b, Gr. 2, Nr. 425 541, vom 31. Marz 1925; 
ausgegeben am 26. Februar 1926. Zusatz zum Patent 
409 550. Friiheres Zusatzpatent 424 631. Koks- und  
H a lbkoks- B rike ttie rungs- G ese llscha ft m. b. H. 
in  B erlin-W ilm ersdorf. (Erfinder: Dipl.-Kaufmann 
Ludw ig  W eber in  B e rlin- W ilm e rsdo rf.) Yer
fahren zum Erzeugen von Koks- oder Halbkoksbriketten.

Dem Brikettgut werden Bestandteile der Ofen- 
beschickung oder des Mollers, wie Gichtstaub oder Fein
erze, zugesetzt, die hartend wirken, so daB Brikette von 
hoher Druckfestigkeit fiir Schmelz-, insbesondere Hoch- 
ófen entstehen.

KI. 31 c, Gr. 6, Nr. 425 713, vom 30. Januar 1925; 
ausgegeben am 23. Februar 1926. B ad ische  Maschi- 
n e n fa b r ik  und E isengieBere i, vorm. G. Sebo ld  und 
Sebo ld  & N e ff in D u r la c h  (Baden). Aufbereitungs- 
anlage fiir Formsand.

Durch eine Aufgabeyorrichtung wird der Neusand 
in das Innere von zwei ineinandersteckenden, von einer

umlaufenden Welle a ge- 
tragenen Polygonsieben 
b und c eingefiihrt, wah
rend der Altsand in das 
auBere Sieb c einge- 
bracht wird und sich mit 
dem durch das Sieb b 
durchfallenden Neusand 
mischt. Die Riickstande 
aus dem Sieb b werden 
in dem Blechmantel d 
durch Mahlkórper zer- 
kleinert, die Riickstande 

aus dem Sieb c werden nach auBen abgefiihrt. A lt
sand und Neusand gelangen gemischt in einen die 
Siebe b und c umgebenden Blechmantel e, der sich um 
eine zur Welle a exzentrische Achse dreht. Dadurch 
kommen die am AuBenmantel des Siebes c befestigten 
Schaufeln f und Quetschschuhe g in die Lage, die Masse 
durchzuriihren und zu kneten.

KI. 40 a, Gr. 10, Nr. 425 771, vom 25. September 1924; 
ausgegeben am 24. Februar 1926. C hem ische F a b r ik  

K a lk , G. m. b. H., in K ó ln- K a lk . Aufgabevorrichtung 
fiir metallurgische Oefen.
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KI. 10 a, Gr. 17, Nr. 426 342, vom 11. Juni 1924; 
ausgegeben am 9. Marz 1926. 2)r.=^ng. Osw ald Heller 
in Berlin-H alensee . Kokslóschanlage mit Abhitze-
rerwertung und Wassergasgewinnung.

In  der abschlieBbaren, nach dem Ablóschen des 
gliihenden Kokses mit hochgespannten Dampfen ge- 
fiillten Kammer a ist ein Rohrensystem b eingebaut, das 
mit dem Dampferzeuger c in Verbindung steht. In  den 
Rohren b herrscht eine kraftige Wasserzirkulation und

KI. 31 a, Gr.5,Nr. 426069,
Tom 16. Juni 1925; ausge
geben am 3.Marz 1926. H ans 
Jacob  in  W iirzbu rg . Ver- 
fahren zur Ausnułzung der 
Hitze von gliihenden Ofen- 
resten..

Der aus dem Kuppel
ofen a anfallende, gliihende 
von Trockenkammern b ver-

dadurch ein intensiver Warmeaustausch mit den Losch- 
dampfen. Von dem Hauptraum der Loschkammer z. B. 
durch eine gelochte Scheidewand getrennt ist ein Dampf- 
dom d angeordnet, in dem sich ein Speisewasservor- 
warmer e befindet. Der beim Loschen des Kokses ent- 
stehende Wasserdampf wird sich nun an den Rohren 
b und e niederschlagen, so daB das gleichfalls beim 
Loschen gebildete Wassergas in dem Dom d sich sammelt 
und von dort abgeleitet werden kann.

KI. 10 a, Gr. 17, Nr.426 433,
vom27. Mai 1925;ausgegeben 
am 10. Marz 1926. A lbe rt 
B acko fen  in Berlin- 
M ariendorf. Einrichtung 
zum Schulz der Wandę von 
Koks - Lóschbunkern und 
-Lóschwagen.

Auf der Innenseite der 
Bunker- bzw. Loschwagen- 
wande a sind wellenfórmig ausgebildete SchleiBbleche b 

angeordnet, dereń Wellen c wagerecht liegen.

KI. 7a, Gr.19, Nr.
426 529, vom 7. August 
1924; ausgegeben am
13.Marzl926. Schloe- 
m ann , Akt.-Ges.,in 
Dusse ldorf. Walz- 
geriist mit paarweise 
untereinander verbun- 
denen Einbaustucken.

Die Einbaustiicke

c, d sind mit feststehen- 
den hohlen Zapfen b 
versehen, um welche 
sich die durch hindurchgesteckte Spindeln a ange- 

triebenen Walzen e, f drehen.

KI. 7 a, Gr. 27, Nr. 426 775, vom 15. Februar 1925; 
ausgegeben am 17.Marz 1926. M asch ine n fab r ik  Sack,
G. m. b. H., in D iisse ldo rf -R ath . Schlepper mit hin- und 

hergehendem Schleppdaumen.
Zwecks Erzielung einer ungehinderten Schlepp- 

bewegung sind die oigentlichen Arbeitsflachen des Schlepp- 
daumens in bezug auf die Schleppbahn schrag angeordnet, 
so daB bei Eintritt eines Bewegungshindernisses der 
Kniippel auf diese schriige Bahn hinaufgleitet, also iiber 

das Hindernis hinweggehoben wird.

KI. 40 a, Gr. 1, Nr. 426 139, vom 22. August 1924; 
ausgegeben am 2. Marz 1926. Dr. W ilh e lm  Buddeus 
in Berlin . Yerfahren zum Brikettieren und Vergrief3en 
von feinen Erzen, Erzstaub u. dgl.

Den Erzen u. dgl. werden die Salze, insbesondere 
Sulfate der Schwermetalle, in entwasserter Form oder in 
Form von solche entwasserten Salze enthaltendem Rosterz 
oder Róstbriketts oder in Form von beiden Bindemitteln 
beigemischt und das Gemisch behufs Brikettierung oder 
VergrieBung auf Pressen, Walzen oder anderen geeigneten 
Apparaten mit Wasser oder Losungen dieser Salze ange- 
feuchtet.

KI. 18 a, Gr. 14, Nr. 426184, vom
7. Oktober 1924; ausgegeben am 3. Marz 
1926. 3)r.«Q;n3. F r ie d r ich  L ilge  in
O berhausen , Rhld. Feuerfester, mit 
Aufienrippen versehener Gitterstein fiir 
W armeaustauscher.

Auf den Seitenflaehen des Gitter- 

steins befinden sich Rippen in solcher 
Lage und Form, daB zwischen benach- 

barten, in Schichten verlegten Steinen schraubenformig 

gewundene Durchgange gebildet werden.

KI. 7 b, Gr. 12, Nr. 426 311, vom 31. Ju li 1924; aus
gegeben am 9. Marz 1926. PreB- und  W alz  werk, 
A.-G., in Re isho lz . Verfahren zumKuhlen derDornstangen 
von Warmziehbdnken fiir Bohre mittels selbsUatiger Kuhl- 
vorrichtungen.

Die Kiihlung der Domstange erfolgt in der Weise, 
daB zunachst die Dornspitze und hierauf erst die iibrigen 
Teile des Dornes der Kiihlwirkung unterworfen werden.

Der Kammer a, die mit einem unteren, von einem 
umlaufenden Ofenteil durch Anschlag zu offnenden und 
sich danach sogleich wieder schlieBenden VerschluB- 
korper b versehen ist, wird durch einen umlaufenden 
Zubringer c nach ihrer Entleerung sogleich wieder eine 

bestimmte Fullmenge aufgegeben.

KI. 31 a, Gr. 4, Nr. 425185, vom 8. Februar 1925; 
ausgegeben am 16. Februar 1926. $r.^1tg. G o ttlie b

PeiselerinLeipzig-Leutzsch. 
Trockenofen mit Warmeaus- 
gleicher fiir Giepereikerne u. dgl.

Die Drehgestelle a, auf denen 
die zu trocknenden Kerne auBer
halb des Trockenraumes aufge- 
legt werden, sind im Ofengestell 
drehbar. Die Zwischenwand b 
bildet nach auBen den AbschluB 
des Trockenraumes. Frischluft 
und Heizgase treten durch die 

Oeffnung c in einen im Trockenraum aufgefiihrten 
Warmeausgleicher d und yon diesem durch Oeffnungen e 

in den Trockenraum.

Ofenrest wird zur Heizung 

wendet.
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KI. 40 a, Gr. 9,
Nr. 426 510, vom
9. August 1924; aus
gegeben am 12. Marz 
1926. A lfred  [Hór- 
n ig  in  Dresden. 
Schmelzofen fur Me
talle.

Die Beheizung ge- 
sehieht durch einen 
in den das Gut ent- 
haltenden Baum a 
tauchenden und mit 
eiuer ihn yollig yom 

Baum absehlieBenden 
Umkleidung b ver- 
sehenen Brenner c.

KI. 40 a, Gr. 7, 
Nr. 426 509, vom
7. Februar 1925; aus
gegeben am 12. Marz 
1926. Maschinen- 

b a u - A n s ta ltH u m b o ld t in  Koln- 
K a lk . Schachtofen mit Herdtiegel und 
in diesem befindlichem rostahnlichem 
Gewólbe.

Im  oberen Teil des unter dem 
Ofen a beweglichen Herdtiegels b ist 
ein rostahnliches Gewólbe c angeord- 
net m it genugend Schlitzen oder Oeff- 
nungen zum Durchlaufen der ge- 
schmolzenen Schlacke und zum Tragen 
der ungeschmolzenen Ofenbeschik- 
kung. Ais Materiał fiir den Bosi; 
kónnen nur hochfeuerfeste Steine aus 
Karborundum, elektrisch geschmolze- 

nem Bauxit oder Tonerde, elektrisch geschmolzenem 
llagnesit o. dgl. yerwendet werden.

KI. 7 a, Gr. 24, Nr. 426 530, yom 18. August 1925; 

ausgegeben am 13. Marz 1926. D eutsche  Maschinen- 
fabrik , A .-G., in  D u isbu rg . Rollgang.

Der Rollgang wird so ausgebildet, daB eine oder 
mehrere Rollen an dem dem Walzwerk zugekehrten Ende 
des Rollganges in einem besonderen, am Rahmen der

iibrigen Rollen drehbar 
gelagerten Rahmen an- 
geordnet sind, der beim 
Senken des Rollganges 
durch besondere An- 
schlage a in der fiir den 
geordneten W  alz betrieb 
erforderlichen Stellung 

festgehalten wird. Das AusmaB des Rollgangshubes 
kann dabei wahrend des ganzen Walzbetriebes ein 
fur allemal beibehalten werden, da das nachgiebige 
Rollgangsende jeweils durch die genannten Anschlage 
eingestellt wird und gegeniiber den iibrigen Rollgangen 
eine abgeknickte Lage erhalt.

KI. 7 a, Gr. 27, Nr. 426 667.
yom 3. Dezember 1924; aus
gegeben am 16. Marz 1926. 

F irm a  E n g e lh a rd t Achen- 
bach  sei. Sóhne , G. m. b. H., 

in B u s c h h iit te n , Kr. Siegen. 
Walzwerk mit Abstreifmeiflel.

Der Abstreifmeiflel oder 

-hund c besitzt fiir den Trans
port des Walzgutes Rollen a, b, 

die angetrieben werden.

KI. 18 a, Gr. 3, Nr. 426 738, vom 20. September 1922; 

ausgegeben am 16. Marz 1926. £r.»3n0- A lfons  W agner 
in Du isburg  und K u r t  Thom as in  Duisburg- 
Meiderich. Verfahren und Vorrichiung zur Erhóhung des 
yozentualen SauerstoffgehaUs der Gebldseluft fiir metall- 
urgtiche Oefen.

Der atmospharischen Geblaseluft wird in den Leitun- 
gen vor oder hinter dem Geblase Stickstoff durch Diffusion

entzogen. Dies kann dadurch geschehen, daB in den Weg 
der Geblaseluft porose Rohrstucke yerlegt sind.

KI. 7 a, Gr. 27, Nr. 426 531,
vom 7. Februar 1925; ausge
geben am 13. Marz 1926.
A ndreas  G ro tk am p  in 
L ic h te n te n n e  i. Sa. Ueber- 
hebevorrichiung fiir Blech- 
walzwerke.

Die Ueberhebeyorrich- 
tung besteht aus einem end- 
losen Transportband oder 
Kettenpaar a, das um die 
Rader b gefuhrt ist und von 
ihnen angetrieben wird. An 
den Ketten befinden sich Tragarme, welche das Walzgut 
von dem Tisch abheben und iiber die Oberwalze heben.

KI. 18 c, Gr. 9, Nr. 426 739, yom
10. April 1925; ausgegeben am 18. Marz 
1926. F irm a  B riide r Boye, O fenbau- 
A.-G., in  B e rlin . Kettenvorhamg fiir 
Gliih-, Wdrm- und andere Oefen.

Der Kettenyorhang besteht aus zwei 
unter Belassung eines Zwischenraumes yon- 
einander angeordneten Reihen a, b von 
Ketten. Infolge dieser Anordnung strómt 
yon unten nach oben kalte Luft durch die 
beiden Reihen von Ketten, so daB eine 
Behinderung des Personals durch Warmestrahlung ver- 
mieden wird.

KI. 7 a, Gr. 24, Nr. 426 774, vom 25. Dezember 1924; 
ausgegeben am 17. Marz 1926. S ch loem ann , Akt.-G es., 
in Dusseldorf. Kupplung fur 
RollgangsweUen.

Um zwei oder mehrere iiber 
die Kupplungsnaben a, b hinaus- 
ragende Yorspriinge c, d ist zur 
Kraftiibertragung ein Kupp- 
lungsring e gelegt, der mittels 
Schrauben die Yorspriinge c, d 
aufeinanderpreBt und der nach 
der Losung der Schrauben gestattet, die Yorspriinge c, d 
gegeneinander zu yerdrehen, um das Zusammenschieben 
der Kupplungsenden zu ermóglichen.

KI. 18 b, Gr. 14, Nr. 426 834, yom 30. Marż 1924; 
ausgegeben am 17. Marz 1926. Joh annes  G óbe l u n d  
O tto  W agner in  H am bo rn . Kippbarer Herdofen mit 
Windfrischvorrichtung und Regenerativ-Gasfeuerung und 
Yerfahren zum Betriebe derselben.

Der um seine Langsaehse in beiden Richtungen yoll- 
standig drehbare Herdofen hat eine zylindrische Form und 
besitzt zwei getrennte Herde fiir Windfrischung und 
regeneratiye Gasfeuerung, die diametral oder annahernd 
diametral einander gegenuberhegen, so daB auch die beim 
W indfrischen entstehenden Abgase durch die Regeneratiy- 
kammern ihren Abzug nehmen und in ihnen ihre Warme 
aufspeichern kónnen.

KI. 18 b, Gr. 20, Nr. 426 835, vom 16. Noyember 1924; 
ausgegeben am 17. Marz 1926. 2ipr.»5ng. R o be r t S ille r  
in Duisburg. Hartgu/3legierung, die gegen Sauren und 
Laugen uńderstandsfdhig ist.

Der Gattierung werden gleichzeitig Molybdan, 
Wolfram, Xickel und Kobalt in kleinen Mengen zugesetzt.
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Die Mengen der einzelnen Zusatzmetalle betragen: 
Kobalt 0,2 bis 0,4 % , Nickel 0,1 bis 0,3 % , Wolfram
0,02 bis 0,05 %  und Molybdan 0,3 bis 0,5 %. Wichtig 
ist, daB der Molybdan- den Wolframgehalt und der 
Kobalt- den Nickelgehalt iibertrifft.

KI. 48 b, Gr. 9, Nr. 426 204, vom 27. Januar 1924; 
ausgegeben am 26. Mai 1926. Franzós. Prioritat vom
7. Februar 1923. Georges A n to n y  Meker in Cour- 
bevoie (Seine), Frankreich. Verfahren zur Erzeugung 
einer Schutzschicht aus Aluminium oder einer Aluminium- 
legierung auf leichter ozydierbaren Metallen durch Zemen- 

tieren.
Der zu schiitzende Gegenstand wird in geschlossenen 

GefaBen mit dem Pulver einer Eisenaluminiumlegierung 

bei Temperaturen von 800 bis 1200 °, aber noch unterhalb 
des Schmelzpunktes des zu schiitzenden Metalls, erhitzt. 
Wie beim Zementieren riohtet sich der Temperaturgrad 
und die Dauer der Erhitzung, die im allgemeinen 3 bis 8 st 
betragt, nach dem Gehalt der Legierung und dem erstreb- 

ten Zweok.

KI. 18 b, Gr. 20, Nr. 426 836, vom 29. Marz 1918; 
ausgegeben am 17. Marz 1926. Max Stern  in  Essen, 
Ruhr. V er jahren zum Gewinnen von Nickel oder Ferro- 

nickel aus nickelhaltigem Walzsinter.
Der Walzsinter wird zusammen mit Eisen- oder 

Stahlspanen, insbesondere Nickelstahlspanen, ohne 
weiteren ais den in den Spanen vorhandenen Kohlenstoff 
brikettiert und in einem beliebigen Ofen niederge- 
schmolzen. Das in dem Walzsinter enthaltene metal- 
lische Nickel oder Nickeloxyd wird dabei in fliissigem 
Zustand gewonnen und ohne Kohlenstoff durch das 
metallische Eisen zu Nickel reduziert und setzt sich mit 
dem uberschussigen Eisen am Boden ab.

KI. 40 b, Gr. 17, Nr. 427 074, vom 25. Marz 1922; 
ausgegeben am 23Marz 1926. Siemens & H a lske , Akt.- 
Ges., in Berlin-S iem ensstad t. (Erfinder: Dr. B runo  
Fetkenheuer in K arlshors t.) Verfahren zur Her- 
stellung von Legierungen fiir Gerdte (Werkzeuge usw.) 

von sehr grofier Hartę.
In  ein geschmolzenes Metali oder eine Metallegierung 

wird Wolframkarbid eingetragen. Besonders geeignet 
ais Tragermetall ist eine Legierung, die aus Kobalt und 
Chrom besteht. Es konnen aber auch andere Metalle 
wie Kupfer, Silber, Blei, Eisen oder Nickel verwendet 

werden.

KI. 18 c, Gr. 10, Nr. 427 279, vom 3. Oktober 1924; 
ausgegeben am 7. April 1926. Selas, Akt.-G es., in 
Berlin. Vorrichtung zur fortlaufenden Ueberfuhrung von 
Metali-, insbesondere Stahlstangen aus einem Warmofen 
in ein Hartungs- oder Vergutungsbad.

Am Stirnende der den Rost fiir die im Ofen wagerecht 
aufzulegenden Stahlstangen bildenden Trager ist ein 
Umlenktrichter a angeordnet, dessen schlauchfórmige

Schlauch enden. Werden die in das Hartę- oder Ver- 
giitungsbad b zu uberfiihrenden Stangen c mit einer 
beliebigen Schub- oder Zugvorrichtung vorgeschoben, 
so kippen die jeweils vordersten Stangen iiber der Miin- 
dung d des Trichters um, da ihre vorderen Enden nicht 
mehr unterstiitzt sind, wahrend ihre hinteren Enden 
auf einer Leiste im Trichter liegen bleiben. Auf diese 
Weise fallen die Stangen in senkrechter Richtung in 

das Bad.

KI. 18 c, Gr. 10, Nr. 427 472, vom 25. November 1924; 
:n am 1. April 1926. H ans H o fle r  in Miinchen.

Ofen zum glcichmdjiigen 

Erwarmen von Schweifl- 
stilcken aller Art.

An der Tur a des Ofens 

ist innenseitig ein beweg- 
licher Trager b fiir das 
Werkstiick c angeordnet, 
welcher zur- Aufnahme 
des Werkstiickes nach seinem Erhitzen dient und ein 
Drehen desselben nach allen Seiten zur Vornahme von 
SchweiBarbeiten ermoglicht.

KI. 18 c, Gr. 1, Nr. 427 810, vom 2. September 1924; 
ausgegeben am 14. April 1926. S iem ens & Halske, 
Akt.-Ges., in Berlin-Siemensstadt.

(Erfinder: 3)ipt.»3ng. Dr. Georg 
K e in a th  in  Charlottenburg.) Yer
fahren und Einrichtung zur Be
stimmung von Umwandlungspunk- 
ten ferromagnetischer Stoffe.

Zur Anzeige der Aenderung 
des Magnetismus im Priifgut wird 
die Aenderung der Selbstinduktion 
dieser Spule, welche an eine be- 
sondere, zweckmaBig in der MeB- 
einrichtung gelegene Stromąuelle 
angeschlossen ist, benutzt. Das Verfahren ist in 
erster Linie fiir die Hartung von Kohlenstoffstahlen 

bestimmt.

KI. 31 c, Gr. 30, Nr. 427 042, vom 21. Oktober 1924; 
ausgegeben am 23. Marz 1926. Maschinenbau-Akt.- 
Ges. T ig ler in  D u isburg-M e iderich . Verfahren 

und Vorrichtung zur Herstel
lung von Gieprinnen fur 

Masselbetten.
Durch eine in das vorge- 

richtete Sandbett eingreifende 
pflugscharartige oder schau- 
felbaggerradahnlicheVorrich- 

tung a wird ein W all aufge- 
worfen. dem infolge allmah- 
lich tieferen Eingreifens ein

Mundung im Bereich des Tra- 
gers fiir das eine Ende der Stahl
stangen eine Leiste in gleicher 
Hohe tragt, wahrend die Stirn- 
flachen der Trager fiir das andere 
Ende der Stahlstangen vor dem

entsprechendes Ansteigen verliehen wird, 
wahrend durch einen nachfolgenden 

Furchenzieher b und eine Walze c bzw. 
durch letztere allein in derDammkrone eine 
Furche ausgehoben und festgewalzt wird, 

wobei der Furchenzieher und die Walze 
dem Ansteigen des Dammes entsprechend 

gehoben werden.

KI. 10 b, Gr. 9, Nr. 427 272, vom
10. Mai 1923; ausgegeben am 30. Marz 
1926. F r ie d r ic h  W ilh e lm  Brandes in 
Solvesborg, Schweden. Verfahren zur 
Herstellung eines far Staubfeuerung geeig- 

neten Brennstoffes. ' ,
Der feine zerkleinerto Brennstoff wird 

in Formlinge iibergefiihrt, die eine geringe 
Festigkeit haben und an der Verbrauchs- 

stelle leicht zerkleinert und ais Staub 

yerbrannt werden konnen.
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Statistisches.

Der deutsche Seeschiffbau im Jahre 1925.

Nach Angaben des Germanischen Lloyd waren im 
Jahre 19251) 40 Werften am Seeschiffbau beteiligt. Die 
Zahl der im Berichtsjahre hergestellten Seeschiffe sowie 
ihre Wasseryerdrangung stellte sich wie folgt:

Der von deutschen Werften im Jahre 1925 fertig- 
geste llte  S ch iffsraum  war im  Gegensatz zu dem 
Riickgang der Bauauftrage um ein geringeres hoher ais 
1924; nach dem Raumgehalt entfiel der groCere Teil dieser 
Lieferungen an das Ausland, wenngleich von den 100 fertig- 
gestellten Schiffen nur 30 fiir das Ausland und 70 fiir 
Deutschland bestimmt waren. Die im Jahre 1925 abge- 
lieferten Dampfer und Motorschiffe waren durchschnittlich

Zahlentafel 1. D eutscher Seesch iffbau  (nach A ngaben des G erm an ischen  L loyd).

Gegenstand der Nach- 

weisung

1925 1920 1913 1905

Zahl
der

Schiffe

Brutto- 
raumgehalt 
in Reg. t

Zahl
der

Schiffe

Brutto- 
raumgehalt 
in  Reg. t

Zahl
der

Schiffe

Brutto- 
raumgehalt 
in Reg. t

Zahl
der

Schiffe

Brutto- 
raumgehalt 

in  Reg. t

1. F u r  d e u t s c h e R e c h n u n g .
1. Es belanden sich im  Bau

(einschl. Bauauftrage) . . 
davon Dampfschiffe . . 

,, Motorschiffe . . 
2. Hiervon wurdenfertiggestellt 

dayon Dampfschiffe . . 
A Motorschiffe . .

117
68
38 
70
39 
25

266 386 
134 712 
127 606 
130 193 
42 129 
87 366

797
427
192
284
108
98

1 563 846 
1 429 972 

72 222 
241 199 
213 825 

7 064

1 011
290
89

656
131
67

1 296 812 
1 145 686 

42 149 
423 907 
339 983 
18 324

734
355

452
194

631 820 
560 348

253 022 
211 138

2. F i i r  f r e m d e  R e c h n u n g .
1. Es befanden sich im  Bau

(einschl. Bauauftrage) . . 51 278 730 59 141 567 205 49 065 111 19 328
dayon Dampfschiffe . . 

,, Motorschiffe . .
16
35

36 106 
242 624

42
5

139 127 
91

46
45

30 595 
3 693

43 6 970

2. Hieryon wurdenfertiggestellt 30 150 744 40 84 723 170 34 848 85 13 739
dayon Dampfschiffe . . 8 10 920 24 82 308 40 22 690 34 5 963
,, Motorschiffe . . 22 139 824 4 66 38 3 260

3. Ue b erh a u p  t.
1. Es befanden sich im  Bau

(einschl. Bauauftrage) . . 168 545 116 856 1 705 413 1 216 1 345 877 845 651 148
dayon Dampfschiffe . . 84 170 818 469 1 569 099 336 1 176 281 398 567 318

,, Motorschiffe . . 
2. Hiervonwurdenfertiggestellt

73 370 230 197 72 313 134 45 842
100 280 937 324 325 922 826 458 755 537 266 761

davon Dampfschiffe . . 47 53 049 132 296 133 171 362 673 228 217 101
,, Motorschiffe . . 47 227 190 102 7 130 105 21 584

Nach den Jahren 1920 und 1921, in denen der Wieder- 
aufbau der deutschen Handelsflotte eine selbst den Umfang 
von 1913 erheblich iibersteigende Bautatigkeit hervor- 
gerufen hatte, war eine stetige riicklaufige Bewegung im 
deutschen Schiffbau eingetreten; diese setzte sich auch 
im Jahre 1925 weiter fort. Die im Jahre 1925 auf deutschen 
Werften im  B au b e fin d lichen  Seeschiffe erreichten 
nach ihrem Raumgehalt nur 40 %  des Jahres 1913 und 
blieben auch hinter dem Baubestand von 1924 um 14 % 
zuriick. In  weit starkerem MaBe ist der Zuwachs fiir die 
deutsche Handelsflotte zuruckgegangen, denn der Bau
bestand an Schiffen fiir deutsche Rechnung ging nach 
dem Raumgehalt von 1924 auf 1925 um mehr ais ein 
Drittel zuriick und nahm nur etwas mehr ais ein Fiinftel 
des Umfanges von 1913 ein. Sowohl Dampfer ais auch 
Motorschiffe waren in geringerem Umfang im Bau ais im 
Jahre 1924; die durchscinittliche GroBe der Dampfer 
betrug rd. 2000 Br. Reg. t. Die im  Bau befindlichen Motor
schiffe waren zwar durchschnittlich wesentlich kleiner ais 
im Yor jahre, erreichten jedoch im Mittel rd. 3300 Br. Reg. t.

Die durch den starken Riickgang der Bautatigkeit 
eingetretene Notlage der deutschen Werften wurde in 
gewissem Umfange dadurch gemildert, daB die Baube- 

stande an Schiffenf iir frem de R e chnung im  Jahre 1925 
erheblich blieben; dieser Schiffsraum war im  Gegensatz 
zu friiheren Jahren gróBer ais der der Neubauten fiir die 
deutsche Handelsflotte. Die Zahl der Auftrage fiir fremde 
Rechnung ging bei den Dampfern zwar zuriick, dafiir 
handelte es sich aber hier um erheblich gróBere Schiffe ais 
im Jahre 1924. Recht erheblich nahm der Auftrag auf 
Motorschiffe fiir das Ausland zu, dereń Ausfiihrung auf 
den deutschen Werften den gróBten Umfang einnahm. 

Ihre durchschnittliche GroBe nahm weiter, und zwar von 
rd. 6000 auf 7000 Br. Reg. t zu. Segelschiffe und Seeleichter 
wurden 1925 fiir das Ausland nicht gebaut, auch fiir 
deutsche Rechnung nur 11 Schiffe m it zusammen rd. 
4000 Br. Reg. t.

*) Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen 
Reiches 35 (1926) I. Heft, S. 137. -  Vgl. St. u. E. 45 (1925) 
S. 1217/8.

kleiner ais die noch im  Bau befindlichen. Da an das Aus
land ganz iiberwiegend Motorschiffe geliefert wurden, 
iiberwogen unter dem insgesamt fertiggestellten Schiffs
raum die Motorschiffe derart, daB auf sie der vierfache 
Raumgehalt entfiel wie auf die Dampfer. Wie verhaltnis- 
maBig stark auch der Zuwachs an Motorschiffen fiir die 
deutsche Flotte war, geht daraus hervor, daB yon dem fiir 
deutsche Rechnung insgesamt fertiggestellten Schiffsraum
1923 noch weniger ais ein Zehntel, 1924 jedoch bereits ein 
Drittel und 1925 gar zwei Drittel auf Motorschiffsraum 
entfielen.

Angaben iiber die fiir deutsche Rechnung auf aus- 
landischen Werften im Bau befindlichen Seeschiffe sind 
fiir das Jahr 1925 nicht nachgewiesen.

Ueber den Umfang des deutschen Schiffbaues im 
Verhaltnis zum W e lts c h iff  bau im  Jahre 1925 haben wir 
bereits an anderer Stelle berichtet1).

Wirtschaftliche Rundschau.
Verein fiir die Interessen der Rheinischen Braun- 

kohlen-Industrie (E. V.), Koln. — Wie der Bericht iiber 
das Geschaftsjahr 1925 ausfiihrt, verscharfte sich die 
ungiinstige Entwicklung der Verhaltnisse auf dem Welt- 
kohlenmarkt im Berichtsjahr derart, daB sie zu einer 
allgemeinen Kohlenkrisis wurde, yon der in der Haupt- 
sache die europaischen kohlenerzeugenden Lander be- 
troffen wurden. Die gemeinsame Quelle der Krisis liegt 
in dem anhaltenden Riickgang des Brennstoffbedarfs der 
Welt bei gleichzeitiger Erhóhung der Leistungsfahigkeit 
des Kohlenbergbaues sowie in der erhohten Tatigkeit 
neuer iiberseeischer Fórdergebiete. Namentlich in 
Australien, Neuseeland, Japan, China, Indien und Siid- 
afrika ist man in yerstarktem MaBe an die Hebung der 
dort vorhandenen unerschópflichen Kohlenschatze mit 
Erfolg herangegangen. Diese Lander, in denen friiher 
europaische Kohlen ein lohnendes Absatzfeld fanden, sind 
heute nicht nur in der Lage, ihren eigenen Bedarf voll zu 
decken, sondern sie fiihren auch einen erheblichen Teil 

ihres Kohleniiberflusses nach Europa aus. Zudem droht der

J) Vgl. St. u. E. 46 (1926) S. 454/5.
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nordamerikanische Kohlenwettbewerb immer mehr eine 
Gefahr fiir Europa zu werden, was aus der Tatsache 
heryorgeht, daB er in Siidamerika bereits die englischen 
und deutschen Kohlen aus ihren wichtigsten Export- 
liindern Argentinien, Brasilien und Mexiko fast ganz 

yerdrangt hat.
Angesichts dieser Lage des Weltkohlenmarktes ist 

es erklarlich, daB in Europa von der Kohlenkrisis die- 
jenigen Kohlenlander am schwersten betroffen wurden, 
bei denen die K o h le naus fuh r  einen wichtigen Teil des 
Kohlenabsatzes darstellt: England und Deutschland. 
In  England, das im Jahre 1913 insgesamt rd. 75 Mili. t 
an Steinkohlen ausgefuhrt hat, betrug die Ausfuhr 1925 
nur 51 Mili. t, wahrend die Gesamtausfuhr Deutschlands 
an Steinkohlen von 35 Mili. t  im Jahre 1913 auf 14 Mili. t 
im Jahre 1925, abgesehen von den Zwangslieferungen, 
zuriickgegangen ist. Dabei hat der Wettbewerb auf dem 
europaischen Kohlenmarkt zu einem wahren Wettrennen 
gefiihrt, das sich dahin auswirkte, daB Deutschland und 
England sich in den auf die Kohleneinfuhr angewiesenen 
Landern, der Schweiz, Italien, Skandinayien und den 
ostlichen Randstaaten, jeden einigermaBen annehmbaren 
Auftrag gegenseitig abjagen. Die naturliche Eolge war, 
daB das Ausfuhrgeschaft, obwohl es von beiden Landern 
planmaBig gestejgert wurde, immer unlohnender wurde, 
zumal da die Preise an sich schon gedriickt waren durch die 
deutschen Reparationslieferungen an Frankreich und 
Italien, die den englischen Kohlenabsatz in diesen Landern 
fast yollkommen ausschalteten. Heute sind die eng
lischen Kohlenausfuhrpreise so niedrig, daB sie den Vor- 
kriegsstand nur noch um weniges uberschreiten.

Obgleich die geschilderten, den Brennstoffyerbrauch 
einschrankenden Paktoren in ihrer Wirkung aller Vor- 
aussicht nach auch in der Polgezeit unyermindert bestehen 
bleiben werden, kann man doch m it einer Belebung des 
Inlandsabsatzes rechnen, wenn die jetzige schlechte Wirt- 
schaftslage einer Aufwartsbewegung Platz machen sollte, 
denn der Beschaftigungsgrad der Wirtschaft ist in dieser 
Hinsicht letzten Endes doch der ausschlaggebende Paktor. 
Anders liegen jedoch die Yerhaltnisse bei dem Ausfuhr
geschaft, dessen Aussichten angesichts der gekennzeich- 
neten yerworrenen Lage des Auslandsmarktes selbst dann 
trtibe sein werden, wenn die allgemeine Wirtschaftslage sich 
bessert. Geholfen kann hier nur werden durch eine 
Internationale Yerstandigung auf dem Kohlenmarkt, die 
eine planmaBige Yerteilung der Kohlenausfuhr und eine 
gesunde Regelung der Preisfrage zum Ziel hat und mit 
der in ihrer Auswirkung verderblichen Dumpingpolitik 
griindlich aufraumt. Vorbedingung ist dabei, daB die 
englische Subventionspolitik und die Reparationspflicht 
der deutschen Kohlenwirtschaft, die beide in gleicher 
Weise eine gedeihliche Entwicklung des deutschen 
Kohlenausfuhrhandels unmoglich machen, in Fortfall 

kommen.
Die S te in ko h len fó rde rung  der W e lt betrug 

1925 rd. 1180 Mili. t und hat damit das Ergebnis des Vor- 
jahres (1167 Mili. t) um 13 Mili. t  uberschritten, ist aber 
mit rd. 37 Mili. t  hinter dem des letzten Friedensjahres 
(1217 Mili. t im Jahre 1913) zuruckgeblieben. An der 
Weltfórderung waren diesmal Europa und Amerika genau 
gleichmaBig mit je 545,3 Mili. t beteiligt. Die S te in 
koh len f ó rderung  Europas ist damit gegeniiber 1924 
(552,5 Mili. t) um 7,2 Mili. t  und gegeniiber 1913 (606,9 
Mili. t) um 61,6 Mili. t zuruckgeblieben. Die Steinkohlen- 
fórderung D eu tsch lands  ohne das Saarrevier betrug
1925 rd. 132,7 Mili. t, das bedeutet gegeniiber 1924 (118,8 
Mili. t) eine Zunahme von 13,9 Mili. t  oder 11,7 %  und 
gegeniiber der Fórderung von 1913 in den gegenwartigen 
Reichsgrenzen, also unter AusschluB des Saargebiets, 
Ost-Oberschlesiens und ElsaB-Lothringens (140,8 Mili. t), 

jedoch einen Riickgang um 8,1 Mili. t  oder rd. 5 % . Das 
wichtigste Steinkohlengebiet Deutschlands, der Ruhrberg- 
bau, konnte zwar seine Steinkohlenforderung gegeniiber 
1924 um rd. 10 Mili. t, und zwar von 94,1 Mili. t auf 104,1 
Mili. t steigern, bleibt aber immerhin noch mit ebenfalls 
rd. 10 Mili. t gegeniiber 1913 (114,1 Mili. t) zuriick. Bei 
dem Yergleich des Berichtsjahres m it dem Vorjahr ist aber 
zu beriicksichtigen, daB Anfang 1924 die wahrend des

passiven Widerstandes eingetretenen Betriebsstórungen 
noch stark nachgewirkt haben und erst nach Yerlauf 
einiger Monate wieder normale Betriebsyerhaltnisse vor- 
handen waren, und endlich ist zu beachten, daB 1924 
wahrend des ganzen Monats Noyember im Ruhrgebiet 
gestreikt wurde. Im  Inlandsabsatz an Steinkohlen und 
Koks hatte der Ruhrbergbau einen betrachtlichen Ausfall, 
der hauptsachlich auf die schlechte Geschaftslage der 
westdeutschen GroBindustrie zuriickzufuhren ist und 
auch in dem yerringerten Selbstyerbrauch der Hiitten- 
zechen zum Ausdruck kommt. Die Lagerbestande, ins
besondere die Kokshalden, sind weiter angeschwollen. 
Auf zahlreichen Zechen muBten Feierschichten eingelegt 
und Betriebsstillegungen yorgenommen werden.

Sehr giinstig hat sich die Steinkohlenforderung in 
dem Deutschland yerbliebenen Teil Oberschlesiens ent- 
wickelt, was nicht zuletzt darauf zuriickzufuhren ist, 
daB am 15. Jun i 1925 die Deutschland durch den Genfer 
Machtspruch aufgebiirdete Verpflichtung, monatlich 
500 000 t  Kohle aus Polnisch-Oberschlesien abzunehmen, 

abgelaufen ist.
Von den iibrigen europaischen Landern haben E n g 

la n d , Be lg ien  und Po len im Berichtsjahr Mengen- 
einbuBen in der Steinkohlenforderung zu yerzeichnen. 
Am starksten wurde hiervon England betroffen, dessen 
Steinkohlenforderung 1925 (242,9 Mili. t) um 30,6 Mili. t 
gegeniiber 1924 (273,5 Mili. t) zuriickgegangen und das 
im Yergleich zum Jahre 1913 (292 Mili. t) noch um nahezu
50 Mili. t in der Kohlenfórderung zuruckgeblieben ist. 
Neben dieser MengeneinbuBe ist die englische Kohlen
wirtschaft in eine solch kritische Situation geraten, daB 
samtliche Zechen fast das ganze Jahr hindurch trotz der 
staatlichen Zuschiisse yerlustbringend gearbeitet haben. 
Die Regierungsbeihilfe sollte eine bessere Wettbewerbs- 
fahigkeit auf dem Weltmarkt und damit eine Besserung 
der allgemeinen wirtschaftlichen Verhaltnisse und Ver- 
minderung der herrschenden Arbeitslosigkeit herbeifiihren. 
Dieses Ziel ist aber nach keiner Richtung hin erreicht 
worden. Die auslandischen Abnehmer sahen yielmehr in 
der staatlichen Unterstiitzung einen willkommenen AnlaB, 
die Preise um den Betrag der Zulage und dariiber hinaus 
zu kurzeń, wodurch ein allgemeiner Preisdruck auf der 
ganzen Linie ausgelost wurde, der das Ausfuhrgeschaft 
fiir England stark yerlustbringend gestaltete, und unter 
dem auch indirekt die deutsche Kohlenausfuhr zu leiden 
hatte. Die Subyentionspolitik hat sich also alles in allem 
ais ein durchaus yerfehlter Eingriff des Staates in die 
Wirtschaft ausgewirkt. H o lla n d  konnte im Berichts
jahr seine Steinkohlenforderung auf 7,1 Mili. t gegeniiber
6,2 Mili. t im Vor jahr steigern und wird, da sich der nieder- 
landische Kohlenbedarf insgesamt auf rd. 8 Mili. t stellt, 
wohl bald in der Lage sein, falls die Aufwartsentwicklung 
seines Kohlenbergbaues anhalt,.seinen Bedarf unabhangig 
yom Ausland zu decken. Auch in F rank re ic h  war die 
Kohlenlage wiederum giinstig. Die Steinkohlenforderung 
einschlieBlich Saar und Pfalz betrug im Berichtsjahr 
61 Mili. t  gegeniiber 58 Mili. t  im Vorjahr. Vom Franken- 
tiefstand im Wettbewerb begunstigt, hat die franzósische 
Eisen- und Stahlindustrie wiederum einen starken Auf- 
schwung genommen, wodurch der inlandische Kohlen- 

yerbrauch erheblich gestiegen ist.
Die B ra u n k o h le n fó rd e ru n g  der W e lt betrug 

nach den leider noch nicht vollstandig yorliegenden 
Ergebnissen sch atzungs weise 170 bis 175 Mili. t und liat 
damit die bisherige Hochstforderung von 1922 (173,4 Mili. 
t) wieder erreicht. Gegeniiber der Gesamtfórderung yon 
1924 von 160,4 Mili. t ist eine recht erhebliche Steigerung 
eingetreten, die nahezu in ihrer Gesamtheit allein auf 
D eu ts c h la n d  entfallt, dessen Braunkohlenforderung ein

Anwachsen von 124,4 Mili. t im Jahre 1924 auf 139,8 Mili. t 
im Berichtsjahr aufweist. Damit ist die bisherige hochste 

Jahresleistung von 1922 (137,2 Mili. t) um 2,6.Mill. t und 
diejenige von 1913 (87,2 Mili. t) um 52,6 Mili. t oder um 
rd. 60 %  uberschritten worden. Der rhe in ische  Braun- 
ko h le nbe rg b au , der sich im Berichtsjahr frei yon 
auBeren und inneren Erschiitterungen entwickeln konnte, 
hatte einen wesentlichen Anteil an dieser Fórdersteigerung. 
Einen Ueberblick iiber die Entwicklung der Gesamt-
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fórderung des Deutschen Reiches an Braunkohlen und 
den Anteil des rheinischen Braunkohlengebiets an dieser 
gibt Zahlentafel 1.

Zahlentafel 1. G e s a m tb ra u n k o h le n f  o rderung  
D e u tsch la nds  u n d  A n te il  der rh e in is ch e n  

B r a u n k o h le n in d u s t r ie .

Jahr

Gesam t- 
1) raunkohlen- 
fórd eru n g im 

D eutschen  
Rei che 

in  1000 t

F ó rd e ru n g  der 
rhein. B rau n

koh len in d u strie  
in  1000 t

A n te il der 
rhein. B rau n

kohlenindu strie  
an der G esam t- 

forderung
in %

1 9 1 3 8 7  1 1 6 2 0  2 5 6 2 3 ,2
19 2 0 1 1 1  6 3 4 3 0  2 9 8 2 7 ,1
1 9 2 1 1 2 3  0 1 1 3 4  1 1 0 2 7 ,7
1922 1 3 7  2 0 7 3 7  4 5 5 2 7 ,3
19 2 3 1 1 8  2 4 9 2 4  0 1 9 2 0 ,3
19 2 4 1 2 4  3 6 0 2 9  3 3 8 2 3 ,6
19 2 5 1 3 9  7 9 0 3 9  5 3 3 2 8 ,3

Die Verteilung der Braunkohlenfórderung auf die 
preuBischen Oberbergamtsbezirie und die in Erage 
kommenden Lander des Deutschen Reiches ist aus 
Zahlentafel 2 ersichtlich.

Zahlentafel 2. B r a u n k o h le n fó r d e r u n g  in  den 
e in ze lne n  L a n d e rn  D e u ts c h la n d s .

1913 1923 1924 1925

Oberbergamts- 
bezirk 

Bonn1) . . . 
Halle . . . .  
Breslau . . .

Clausthal . .

Eórderung in 1000 t

20 335 
46 502 
2 305

1 115

24 554 
61 466

2) 7 377
3) 17 

2 157

29 489 
61 166

2) 8 585
3) 2 

1 808

39 612 
64 229

2) 9 387
3) 5 

1 923

PreuBen zus. . 70 257 95 571 101 050 115 156
Sachs. -Altenb. 4 910 6 607 7 272 7 579
Sachsen . . . 6 316 8 214 8 963 9 923
Braunschweig. 1 824 3 434 2 850 3 313
Anhalt. . . . 1 474 1 206 1 312 1 222
Hessen . . . 429 649 529 427
Bayern . . . 1 895 2 568 2 384 2 170
Uebrige deut

sche Staaten 11 - - -  1

Deutschl. zus. 87 116 118 249 124 360 139 790

In Zahlentafel 3 ist die Entwicklung der Gesamt- 
brikettherstellung Deutschlands und des rheinischen 

Braunkohlengebiets im besonderen wiedergegeben.

Zahlentafel 3. Gesa m t b ri ke t th e r s te l lu n g  
D eu tsch lands  u n d  A n te il  der rh e in is che n  

B r a u n k o h le n in d u s t r ie .

Jahr

Gesam t- 

b rikett- 
herstellung 

i. D eutschen 
R eiche in  
1000 t

B r ik e tt
h erstellung 
der rhein. 

B ra u n 
kohlen

in d u strie  in 
1000 t

A n te il der 
rhein. B rau n 

kohlen
in d u strie  an 
der Oresamt- 

b rik ett- 
herstellung

in  %

Zahl der im 
rh ein .B rau n 

kohlengebiet 
vorhandenen 

B rik ett- 

pressen

1 9 1 3 2 1  3 9 2 5  8 2 5 2 7 ,2 40 3
19 2 0 2 4  2 8 2 6 6 6 4 2 7 ,4 5 2 5
1 9 2 1 2 8  2 3 8 7 5 4 4 2 6 ,7 5 5 2
1 9 2 2 2 9  4 6 6 7  5 7 7 2 5 ,7 5 5 4
19 2 3 2 6  8 5 6 5  2 3 0 1 9 ,5 5 6 9
1 9 2 4 2 9  6 6 5 6 6 0 4 2 2 ,3 5 6 8
1 9 2 5 3 3  6 3 3 8 9 9 7 2 6 ,8 5 8 5

) Einschl. der Westerwalder Gruben. 
) Niederschlesien.

3) Oberschlesien.

Zahlentafel 4 gibt einen Ueberblick iiber die yer
teilung der Briketterzeugung auf die Oberbergamtsbezirke 
PreuBens und die Lander des Deutschen Reiches.

Zahlentafel 4. B r ik e t th e r s te l lu n g  in  den  e in 
ze lnen  L a n d e rn  D e u ts c h la n d s .

1913 1922 1923 1924
i

1925

Oberbergamts-
bezirk Brikettherstellung in 1000 t

Bonn . . . 
Breslau . . 
Halle . . . 
Clausthal . i.

5 825 
516 

11 238 
149

7 579 
1 125 

15 017 
114

5 228 
1 295 

14 899 
146

6 604 
1 710 

15 417
128

8 998 
1 902 

16 663 
159

PreuBen zus. 
Sachsen. . . 
Bayern . . . 
Sachs.-Altenb. 
Anhalt . . . 
Braunschweig 
Hessen . . .

17 728 
1 433 

75 
1 443 

210 
479 
24

23 835 
2 496 

195 
1 993 

150 
708 
28

21 568 
2 290 

196 
1 926 

148 
641 
35

23 859 
2 640 

156 
2 251 

140 
584 
35

27 722 
2 756 

145 
2 395 

109 
498 

8

Deutschland
zusammen 21 392 29 405 26 804 29 665 33 633

Auch im Jahre 1925 waren die Vereinswerke bemiiht, 
m it der sturmischen Entwicklung, die gerade die Braun- 
kohlentechnik in der Nachkriegszeit genommen hat, 
Schritt zu halten. Diese Bemiihungen fanden ihren 
Niederschlag in der Durchfiihrung zahlreicher Betriebs- 
verbesserungen und Neubauten sowie in der Beschaffung 
und Einsetzung neuen Arbeitsgerats, wodurch die Be- 
strebungen einer vermehrten Mechanisierung und Ratio- 
nalisierung der Betriebe auch im rheinischen Braun- 
kohlenbergbau lebhaft gefórdert werden konnten. Die 
Ausgestaltung und Vervollkommnung der Entstaubungs- 
anlagen wurde in besonderem MaBe gefórdert.

Der G esam tabsa tz  an R o h b ra u n k o h le n  im 
rheinischen Braunkohlengebiet bezifferte sich im Berichts- 
jahre auf 39 532 300 t, ist somit gegenuber dem Vorjahre 
(29 337 500 t) um 34,7 %  gestiegen. Von dem Gesamt- 
absatż entfielen 76,1 %  auf den Selbstverbrauch der 
Werke und 23,9 %  auf den Verkauf. In  etwa entspricht 
dieses Verteilungsverhaltnis dem des Vorjahres, ein 
Beweis dafiir, daB auch der gegenuber 1924 vermehrte 
Absatz auf eine gleichmafiige Hebung der zur Brikett
herstellung dienenden und der ais Rohkohle unmittelbar 
zum Verkauf gelangenden Kohlenmengen zuriickzu- 
fiihren ist.

Der Gesamtabsatz an Briketts betrug 8 996 900 t  im 
Jahre 1925, iibertrifft den des Jahres 1924 mit 7 163 300 t 
also um 25,6 %.

Im  einzelnen gestaltete sich der Absatz wie folgt.

Zahlentafel 5. A bsa tz  der rhe in ischen  B r a u n 

k o h le n in d u s tr ie  an B ra u n k o h le n  und  Braun- 
k o h le nb r ik e tts .

1923

t

1924

t

1925

t

Selbstverbrauch an Braunkohlen 
Durch Verkauf abgesetzte Braun

17 812 000 22 114 200 30 078 600

kohlen .................... 5 889 800 7 223 300 9 453 700
Gesamtabsatz an Braunkohlen . 
Selbstyerbrauch an Braunkohlen-

23 701 800 29 337 500 39 532 300

b r ik e t t s ................ 352 300 363 000 395 700
An das Syndikat gelief. Briketts 4 319 900 6 800 300 8 601 200
Gesamtabsatz an Briketts . . . 4 672. 200 7 163 300 8 996 900

Die W ag eng es te llu ng  der Reichsbahn war in der 
Berichtszeit zufriedenstellend und ausreichend. Auch auf 
dem W asserwege verlief die Befórderung im allge- 
meinen stórungsfrei. Ueber die Entwicklung der Stein- 

kohlen- und Braunkohlenbrikett-Preise unterrichtet 
Zahlentafel 6.

Im  Gegensatz zu der allgemeinen Lage des Arbeits- 
marktes zeichnete sich ais Auswirkung giinstiger Fórder- 
und Absatzverhaltnisse der Arbeitsmarkt im rheinischen
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Zahlentafel 6. E n tw ic k lu n g  von S te inkoh len-  
u n d  B rau n k o h le n b r ik e tt- P re is e n .

Fett- Fett- Hoch-
„TJnion" „Hse“

stiick- fórder- ofen-

Haus- Braup-
kohle I kohlc I I koks I

brand- kohlen-
Iiuhr- Ruhr- Ruhr-

briketts briketts
reTier reTier reTier

M  je t M je t M  je t M je t M  je t

1. April 1913 8,70 12, — 14,- 12,- 18,50

1. Januar 1925 13,— 12,35 20,- 15,- 24, —

1. April 1925 12,- 12,35 20,- 15,- 24, —

6. April 1925 12,- 13,35 20,- 15, — 24, —

1. Mai 1925 11,- 13,35 20,- 15, — 24,—

1. Ju li 1925 12,- 13,35 20,- 15, — 24,-

1. August 1925 13,— 14,35 20,- 15,- 24,-

1. Sept. 1925 14, — 14,35 20,- 15, — 24, —

1. Okt. 1925 13,93 13,95 19,90 14,92 23,88

15. Okt. 1925 13,93 13,95 19,90 14,92 22,50

1. Dezbr. 1925 13,93 13,95 19,90 14,92 22,-

Braunkohlengebiet durch eine gewisse Festigkeit aus. 
Die Zahl der Belegschaftsmitglieder betrug:

Zahlentafel 7. G esam tbe leg scha ftsz iffe r  in  der 
rh e in is che n  B raunkoh len- Ind us tr ie .

Jahr
Gesamt-

belegschaft

Erwachsene
mannliche
Arbeiter

Jugendliche
manniiche
Arbeiter

Weibliche

Arbeiter

1920 23 493 22 648 760 85

1921 23 980 23 379 536 65

1922 23 403 22 895 455 53

1923 19 278 18 880 352 46

1924 13 925 13 674 224 27

1925 15 111 14 867 215 29

Das einschneidendste Ereignis des Berichtsjahres 
fiir den rheinischen Braunkohlenbergbau war die Be- 
seitigung der auf Grund 
des Schiedsspruchs vom
8. Januar 1924 aus Griin- 
den wirtschaftlicher Not- 
wendigkeiten eingefiihrten 
Vorkriegsarbeitszeit (Zwei- 
schichtensystem mit lOstiin- 
diger Arbeitszeit).

Seit dem 15. April 1925 
betragt die werktagliche 
Arbeitszeit 9, die Schichtzeit 
10 st. Die Arbeitszeit in 
Entwasserungsstrecken oder 
in offenen Wassergraben von 
iiber % m Tiefe betragt 8, 
in nassen Entwasserungs
strecken 7 st einschlieBlich einer Pause von 20 min. In 
durchgehendenBetrieben hat der Wechsel von Tag- und 
Nachtschicht am Sonntag so zu erfolgen, daB die durch- 
schnittliche Wochenarbeitszeit nicht mehr ais 60 st 
betragt. Jeder zweite Sonntag muB mindestens dienstfrei 
sein.

Im  allgemeinen kann, nachdem die neue Arbeits- 
zeitregelung langere Zeit praktisch durchgefiihrt worden 
ist, gesagt werden, daB sich diese nach Ueberwindung 
anfanglicher Schwierigkeiten gut bewahrt hat und sich 
heute reibungslos vollzieht.

Die trotz der Stabilisierung der Wahrung im Jahre 
1924 begonnene Lohnbewegung kam auch im Berichts
jahre nicht zum Stillstand. Zunachst kundigten die 
Bergarbeiteryerbande am 27. Marz die bestehende Lohn- 
ordnung zum 30. April und stellten miindlich diePorderung 
auf Erhohung der bestehenden Schichtlóhne um 15 %  yom
14. April an. Durch Schiedsspruch Tom 8. April wurden 
die bisherigen Stundenlóhne vom 14. April an um 13 %  
heraufgesetzt.

Die Gewerkschaften kundigten dann aber am 
19. August die bestehende und bis zum 30. September 
gultige Lohnordnung mit einem Antrage auf Erhohung

der Lóhne um 35 %  vom 1. Oktober an. Da die Arbeit- 
geber, die in der Hohe der gestellten Fórderung einen 
Mangel an Ernsthaftigkeit erblickten, das Beschreiten 
des Yerhandlungsweges fiir zwecklos erklarten, riefen die 
Gewerkschaften zur Losung der schwebenden Streitfrage 
den Schlichter an. Unter dessen Vorsitz fallte nach 
erfolglosen Einigungsversuchen eine Schiedsstelle am 
24. September einen Spruch des Inhalts, daB die Lóhne 
am 1. Oktober um 8 %  erhóht werden und bis 1. April 1926 

in Geltung bleiben.
Folgende Zusammenstellung gibt einen Ueberblick 

iiber die Entwicklung der Stundenlóhne des gelernten 
Handwerkers und des ungelernten Arbeiters iiber 20 Jahre 

im rheinischen Braunkohlengebiet:
Giiltig Tom Giiltig Tom Giiltig vom 
1. 12. 1924 14. 4. 1925 1. 10. 1925

an an an
Gelernte Handwerker 66 Pf. 75 Pf. 81 Pf.
Ungelernte Arbeiter 55 ,, 62 ,, 67 ,,

Die Beteiligungsziffern im polnischen Eisenhutten- 
syndikat. —* Das allpolnische Eisenhiittensyndikat, das 
die polnisch- oberschlesischen und kongreBpolnischen 
Hiittenwerke umfaBt, nahm seine Tatigkeit bekanntlich 
am 1. Januar 1926 auf. Nachdem nunmehr auch die 
bisher allein noch auBenstehenden Sosnowitzer Bóhren- 
und Walz werke dem Syndikat m it Wirkung vom 1. Juni
1926 an beigetreten sind, sind die endgiiltigen Beteiligungs- 
anteile laut Zahlentafel 1 festgesetzt worden (die bis
herigen Beteiligungsziffern in Klammern).

Demnach entfallen nunmehr yom Syndikatsabsatz 
in Halbzeug auf die oberschlesischen Werke 91,33 (99) %, 
auf die kongreBpolnischen 8,67 (1) % , in Stab- und Band
eisen auf die oberschlesischen 59,81 (66,06) %, auf die 
kongreBpolnischen 40,19 (33,94) % , in Universaleisen auf 
die oberschlesischen 24,26 (47,81) % , auf dio kongreB
polnischen 75,74 (52,19)%, in Grobblechen auf die 
oberschlesifchen 59,21 (83,87) % , auf die kongreB
polnischen 40,79 (16,13) %  sowie in Feinblechen auf die 
oberschlesischen 81,98 (87,89) %  und auf die kongreB

polnischen 18,02 (17,11) %.

Zahlentafel 1.

Halbzeug

°//o

Stab- und 
Bandeisen

%

Uniyersal-
eisen

%

Grobbleche

%

Feinbleche

%

Laurahiitte . . . .  
Bismarckhiitte . . 
Friedenshutte . . . 
Kattow. A.-G.. . . 
Baildonstahl. . . .
S i le s ia ....................
Huta Banko . . . 
Ostrowice . . . .  
Modrzejow . . . .  
Huta Hantke . . . 
Sosnowice . . . .  
Huta Kraków . .

22,33 (24,21) 
65,04 (68,40) 
2,53 ( 4,83) 
1,43 ( 1,55)

-  c - )
-  ( - )  
0,92 ( 1,—) 

-  ( -  ) 
-  ( - )  
0,01 (0 ,01) 
7,74 ( —  ) 

-  ( -  )

21,85 (24,61) 
19,38 (20,86) 
0,61 ( 0,67) 
9,83 (10,93) 
8,14 ( 8,99) 

-  ( -  ) 
12,66 (13,98) 
6,57 ( 7,25) 
6,65 ( 7,34) 
2,86 ( 3,16) 
9,45 ( —  ) 
2,—  ( 2,21)

-  ( - )  
-  ( - )  

24,26 (47,81) 

-  ( -  ) 
-  ( -  ) 
-  ( - )  
-  ( - )  

26,57 (52,19) 

-  ( - )  
-  ( - )  

49,17) ( —  ) 

-  ( - )

17,61 (24,91) 
17,57 (24,91) 
23,43 (33,20) 

-  ( - )  
0,60 ( 0,85) 

-  ( - )  
11,40 (16,13) 

-  ( - )  
-  ( - )  
-  ( -  ) 

29,39 ( —  ) 

-  ( -  )

5,51 ( 5,80) 
27,98 (29,42) 
27,21 (28,60) 

-  ( - )  
6,31 ( 6,63) 

11,84 (12,44) 
13,63 (14,33) 

-  ( - )  
2,65 ( 2,78) 

-  ( - )  
4,87 ( —  ) 

-  ( - )

Buchbesprechungen.
Lehrbuch der Technischen Phys ik  fiir fortgeschrittene 

Studenten und Ingenieure. Unter Mitwirkung zahlreicher 
Fachgelehrter hrsg. von Dr. Georg G eh lho ff, Direktor 
der Osram-G. m. b. H., Kommanditges., Berlin, a. o. 
Professor an der Technischen Hochschule Berlin. 

Leipzig: Johann Ambrosius Barth. 8°.
Bd. 2: Optik-Elektrik. Mit 761 Abb. im Text. 1926. 

(X X  S., S. 387/1145.) 45 R.-M, geb. 48 R.-JC.

Der allgemeine Teil der an dieser Stelle1) friiher ge- 
brachten Besprechung des ersten Bandes des Werkes gilt 
auch fiir den jetzt yorliegenden zweiten Band. Es ist zu 
begriiBen, daB dem Erfordernis der neuen Zeit, eine inni- 
gere Zusammenarbeit zwischen Physik und Technik 
herbeizufiihren, hier so offen Folgę geleistet wird. Die 
Scheidung zwischen theoretischen und praktisch-tech- 

nischen Abschnitten ist allerdings ebenso wie im ersten 
Band deutlich. Ueber die ZweckmaBigkeit dieser Art der 
Darstellung wird man yerschiedener Meinung sein konnen; 
aber es ist fraglich, ob sie anders vom einzelnen Bearbeiter

!) St. u. E. 44 (1924) S. 1395/6.
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heute iiberhaupt durchgefiihrt werden kann. Besonders 
ist darauf hinzuweisen, daB das Buch erhebliche physi- 
kalische Kenntnisse schon voraussetzt; dem Anfanger ist 
es nicht zu empfehlen oder nur, wenn er sich gleichzeitig 
aus physikalischen Lehrbiichern iiber die Einzelheiten 
der Frage, die ihn gerade beschaftigt, unterrichtet. Ueber 
die normale Ingenieurbildung hinausgehende mathe- 
matische Kenntnisse sind nicht erforderlich. Ueberhaupt 
beriihrt es wohltuend, daB yon der Mathematik nur da 
Gebrauch gemacht wird, wo es wirklich erforderlich ist. 
Bekanntlich kann man das Eingestandnis des Nichtwis- 
sens mit Mathematik noch viel besser umgehen ais nach 
der Goetheschen Feststellung mit Worten. Erst in der 
physikalischen Erklarung einer Erscheinung liegt die 
Erkenntnis.

DergróBte Teil des Buches ist trotz der teilweise zuerst 
ais etwas fernliegend anmutenden Gegenstande einzelner 
Hauptabschnitte fiir den Eisenhuttenmann in dieser oder 
jener Weise von Belang, eine Tatsache, die allerdings fiir 
fast jeden Teil der Physik ais der Grundwissenschaft der 
Technik gilt. Er kann sich aus dem Bandę iiber die 
seinem Mikroskop zugrunde liegenden optischen Gesetze, 
die technische Spektralanalyse, die Strahlungsgesetze und 
Fortschritte der Lichttechnik, iiber Elektrotechnik, die 
elektrischen MeBgerate, die Radiotechnik und die Róntgen- 
technik einschlieBlich Spektrographie und Kristallanalyse 
unterrichten.

Manche Wiinsche fiir eine ausfiihrlichere Behandlung 
dieses oder jenes Gegenstandes und eine etwas weniger 
abstrakte Darstellung einzelner ,,Theoriekapitel“ bleiben 
freilich offen. Aber wahrscheinlich wiirde durch ihre Be- 
riicksichtigung der Umfang des Werkes allzu groB werden.

®r.*5ng. Alfred Schack.

Stappenbeck, Richard, Dr.: K a r tę  der M in e ra llag e r 
s ta tten  von Siid-Amerika. Mapa de los yacimientos 
de minerales de Sud-America. Mappa das jazidas 
mineraes da America do Sul. Map of the minerał deposits 
of South America. [Farbendr.] MaBst. 1 : 3 750 000. 
[Mit 8 Nebenkarten. Nebst] Namenyerzeichnis. Berlin: 
Dietrich Reimer (1926). (6 Kartenbl. je 75x71 cm)
2°; (49 S.) 8°. In  Umschl. 100 R ,-M, auf Leinw. in 
Mappe oder m it Staben 120 R ,-M.

Der Verfasser blickt auf eine 16jahrige Tatigkeit in 
verschiedenen Landern Siidamerikas zuriick und ist daher 
wie kaum ein anderer Forscher befahigt, eine so schwie- 
rige Aufgabe zu bewaltigen, wie sie in dem vorliegenden 
monumentalen Werke ausgepragt ist. Jeder, der an den 
reichen Bodenschatzen dieses Erdteils Anteil nimmt, sei 
es aus praktischen oder theoretischen Griinden, wird ein 
so yollstandiges und zugleich so sorgfaltig und gut durch- 
gearbeitetes Werk m it Yorteil benutzen. Er findet auf 
der Kartę alle Minerallagerstatten m it gut gewahlten 
Far hen und Sinnbildern — 77 verschiedene! — bezeichnet, 
und zu jedem Vorkommen auch den Namen. AuBerdem 
sind aber noch alle technischen Anlagen, die sich auf die 
Gewinnung und Weiterbefórderung der Mineralien be- 
ziehen, ausgezeichnet, Hutten und Oefen, Tanks, Lei
tungen, Eisenbahnen, Endpunkte der Schiffahrt, geniitzte 
und ungeniitzte Wasserkrafte m it Angabe ihrer Pferde- 
krafte. Eine derart besonders fiir den Praktiker brauch- 
bare Kartę diirfte es kaum von irgendeinem anderen 
gróBeren Gebiete geben. Man darf sowohl den Verfasser 
ais auch alle diejenigen bestens begliickwiinschen, die 
das Werk b jnutzen.

Es ist eben nicht nur eine Kartę der Minerallager
statten, sondern zugleich eine B e rgw irtscha ftskarte . 
Da alle Fliisse, fertige und geplante Eisenbahnen usw. 
eingezeichnet sind, gibt sie auch nach Móglichkeit jede 
einzelne Lagerstatte im Zusammenhange mit allem an, 
was notig ist, um sich ein Urteil iiber ihren wirtschaft
lichen Wert zu bilden, namlich: Verkehrswege, Kraft- 
erzeugung, Abbau- und Verhiittungsmóglichkeiten und 

Lage zu konkurrierenden Lagerstatten. Um diesen 
Zwecken zu geniigen, hat der Verfasser auch nicht die 
Form eines Atlanten mit Einzelkarten gewahlt, obgleich 
das fiir manche Zwecke im praktischen Gebrauche wohl 

Vorteile gebraeht hiitte. Der Begleittext von 49 Seiten

beschrankt sich auf eine Vorrede, die wie die Erklarung 
der Zeichen in Deutsch, Spanisch, Portugiesisch und 
Engliseh gegeben ist, und auf das unentbehrliche Na me ns - 
yerze ichn is , durch das es móglich wird, jeden Namen 
auf der Kartę m it groBter Leichtigkeit sofort zu finden.

Auf den Plan, die Lagerstatten in einem Buche auch 
eingehend zu schildern, hat der Verfasser yerzichtet, 
nachdem die brauchbare Uebersicht von Le R oy  M ille r  
und S ingew ald  : The Minerał Deposits of South America 
erschienen war.

Fiir den Lagerstatten-Theoretiker und fiir den 
Geologen wird die Kartę besonders dadurch wertyoll, daB 
sie gewisse natiirliche Mineralprovinzen leicht zu iiber- 
blicken gestattet, die, wie die Zinn-Silber-Vorkommen 
Boliyias, die Salpeter- und die Borkalkyorkommen, m it 
bestimmten, geologisch begrenzten Eruptiygebieten zu- 
sammenfallen. Yielleicht hatten die betreffenden Gebiete 
passend mit einer farbigen Linie umrissen werden kónnen. 
Dadurch ware das Gesamtbild allerdings weniger deutlich 
geworden; auch kann jeder diese Arbeit leicht nach- 
holen.

Durch einige Stichproben yon Gebieten, die dem 
Beurteiler genauer bekannt sind, hat er sich yon der 
staunenswerten Vollstandigkeit der Kartę iiberzeugt. 
Damit soli natiirlich nicht gesagt sein, daB nichts darauf 
fehlte. Aber was fehlt, kónnen nur unbedeutende und 
kurze Zeit betriebene Gruben sein, dereń Kenntnis gar 
nicht oder nur durch gelegentliche Zeitungsmitteilungen 
in die Oeffentlichkeit gekommen ist. Der Yerfasser bittet, 
Irrtiimer und Vervollstandigungen ihm  durch den Ver- 
leger zukommen zu lassen. (Vielleicht diirfte es sich bei 
einer spateren Neuauflage empfehlen, die Erlauterung 
der Zeichen auf ein besonderes B la t t  zu drucken, das 
auf die Kartę aufgeklebt werden kann, wenn sie ais Wand- 
karte benutzt wird. Wer sie auf dem Tische benutzt, 
kónnte dann die Erklarung yiel beąuemer handhaben 
ais jetzt, wo immer das eine groBe Blatt m it der Erklarung 
beigezogen werden muB.)

Die Kartę miBt zusammengesetzt 2,20 m Hóhe zu 
1,70 m Breite. Auf der Hauptkarte sind alle Vorkommen 
entweder m it Namen angegeben oder, wo diese sich so 
stark zusammendrangen, daB kein Platz fiir sie bleibt, 
m it Nummern bezeichnet, die auf den Ozeanflachen die 
Namen angeben. Hier haben auch 7 Nebenkarten Platz 
gefunden, auf denen die besonders reichen und yerwickelten 
Gebiete in gróBerer Ausfiihrung wiedergegeben sind, 
namlich: a) das M itte lpe ru an ische  B e rgbaugeb ie t 
(1 : 1 000 000); b) M itte la m e r ik a  (1 : 3 750 000);
o) die G o ld fe lde r von C arabaya  u n d  S and ia  im 
Siidosten von Peru (1 : 1 600 000); d) die Gold- u nd  
P la t in se ife n  von C o lum b ien  (1 : 1 950 000); e) das 
H o ch land  von C und in am arca  (1 : 1 600 000); f) der 
Eisen-, Mangan- und  G o ld be z irk  yonM inas  Geraes 

(1 : 1 150 000); g) die M in e ra lla g e rs ta tte n  yon Ch ile  
zw ischen R an cagua  und  T o cop illa  (1 : 1000 000).

Bonn- G. Steinmann.

Łipin, W. N., Professor Gornowo Instituta: Metall-  

u rg i j a ts chu g u na , schelesa i s ta li. 2-oe sanowo 
pererabotannoje i snatschitelno dopolnennoje isdanije. 

Leningrad: Nautschnoje Chimiko-Technitscheskoje
Jzdatel’stvo. 8°.

T. 1. O b tso h tije  sw o istw a schelesa i w li ja n i je  
na newo ra sn ic h  e lem entów . — W ip law k a  
tschuguna . (Mit 367 Abb. u. 1 Tab.-Beil.) 1925 
(1009 S.)

[Die Metallurgie des Roheisens, Schmiedeisens und 
Stahles. 2., neu bearb. u. betrachtlich erw. Aufl. T. 1. 

Allgemeine Eigenschaften des Eisens und der EinfluB 
yerschiedener Elemente auf dasselbe. — Die Erzeu
gung des Roheisens.]

Die erste Auflage dieses gróBeren Werkes iiber das 
Eisenhiittenwesen ist im Jahre 1904 erschienen und da- 
mals in unserer Zeitschrift1) besprochen worden. Wie der 

Verfasser selbst im  Vorwort zur Neuauflage sagt, war das 
Werk inzwischen soweit yeraltet, daB eine Neubearbei-

x) St. u. E. 24 (1904) S. 1462.
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tung notwendig wurde. Hierbei hat es der Yerfasser 
fur unumganglich nótig gehalten, neben den eu iKen 
auch die alten Gesichtspunkte, Begriffe und Anlagen zu 
schildern, damit der Leser sich iiber die Yerbesserungen 
der letzten Zeit und iiber die steten Fortschritte der 
wissenschaftlich-technischen Kenntnisse ein Urteil bilden

Der yorliegende erste Teil des Werkes umfaBt fol
gende drei Abschnitte: Allgemeine Eigenschaften des 
Eisens und der EinfluB verschiedener Elemente auf das- 
selbe; Die Rohstoffe, die in den Hochofenbetrieb gehen; 
Der Hochofenbetrieb. Der letzte Abschnitt ist folgender- 
maBen unterteilt: Hochofenbetrieb und Theorie des Ver- 
fahrens; Warmebilanz; Hochofen; Vorrichtungen fur 
die Gasableitung und Begichtung; Gichtstaub und Gas- 
reinigung; Geblase und Winderhitzung; Hilfsyornch- 
tungen am Hochofen; Wasserwirtschaft in Hochofen- 

werken; Gichtgasyerteilung; Arbeit am .Hochofen; ®n- 
teilung und Eigenschaften der Roheisensorten; Hoch- 
ofenschlacken und ihre Eigenschaften; Móllerzusammen- 
setzung; Erzeugung der yerschiedenen Roheisensorten; 
Einige besondere Betriebsyerhaltnisse; Yerschiedene 
Brennstoffe im Hochofenbetrieb; Betriebsstórungen am 
Hochofen; Ergebnisse des Hochofenbetriebes und Selbst
kosten des Roheisens; Uebersichtsplane von Hochofen- 
werken; Verwendung von Hochofenschlacken und Gicht
staub. Man ersieht hieraus, wie umfassend die Darstel- 
lung ist; auBer den Abbildungen, dereń Ausfiihrung 
allerdings yielfach noch zu wiinschen iibrig laBt, bringt 
sie nicht nur 113 gróflere Zahlentafeln, sondern auch noch 
yiele kleinere Zusammenstellungen und Berechnungen 
im Text, sie ist also gleichermaBen eingehend und griind- 
lich. Dem Ingenieur wird auf diese Weise ein klares Urteil 
iiber den heutigen Stand des behandelten Teiles des Eisen- 
hiittenwesens yermittelt. Besonders werden dabei die 
yerschiedenen Lander unvoreingenommen beriicksieh- 
tigt. Es ist daher recht bedauerlich, daB das Werk auBer- 
halb des russischen Sprachgebietes nur yerhaltnismaBig 
wenigen Fachleuten zuganglich sein diirfte.

®ipI.=Qng. Johann Agthe.

Hadfield, Sir Robert A.: M e ta llu rgy  and its in fluence  
on modern progress. (Witb 70 pl.) London (W. C. 2): 
Chapman & Hall, Ltd., 1925. (XV, 388 p.) 8°. Geb. 25 3.

In  diesem Werke yersucht Hadfield, ein auBerordent- 
lich weites Gebiet zu umfassen. In  dem ersten Teile stellt 
er dar, in welcher Weise die Naturwissenschaft im Laufe 
der Jahrhunderte zur Entwicklung der hiittenmannischen 

Yorgange beitrug. Der zweite Teil befaBt sich m it dem 
neuzeitlichen Stande der Stahlerkenntnis, hauptsachlich 
mit den legierten Stahlen. Der dritte Teil behandelt die 
Warmewirtschaft, und der vierte Teil beschaftigt sich mit 
der technischen Erziehung und Forschung. Der SchluB- 
abschnitt gibt einen Ausblick in die Zukunft. Im  Anhang 
schlieBt sich die englische Uebersetzung eines das 
Eisen yerherrlichenden franzósischen Gedichtes (des 
Nicolaus Bourbon) aus dem 16. Jahrhundert an.

Bei dem weit umfassenden Piane dieses Buches 
konnte der Verfasser natiirlich nicht iiber eine allgemein 
gehaltene Darstellung hinauskommen; ausgenommen da- 
von ist der Abschnitt ,,Metallurgie“, der aber nicht etwa 
das gesamte Stahlgebiet behandelt, sondern eigentlich 
nur die Lebensarbeit des Verfassers, dieses bedeutenden 
englischen Metallurgen, schildert. Vor allen Dingen wird 
in dem Abschnitt die Entwicklungsgeschichte und die 
Verwendung des 12prozentigen Mangan- und des 4pro- 
zentigen Siliziumstahles auseinandergesetzt. Auch dieser 
letzte wird vom Yerfasser ais seine alleinige Erfindung in 

Anspruch genommen.
Der Unterzeichnete kann es nicht unterlassen, auf 

die durchaus deutschfeindliche Einstellung des Verfassers 
hinzuweisen. Der Ton ist so, ais ob das Buch im Jahre 
1917 geschrieben ware; vom Locarno-Geist ist nichts zu 
merken. Es erscheint doch etwas unbillig, wenn unter 
den verdienstvollsten Metallurgen neben 20 englischen, 
18 amerikanischen und 15 franzósischen nur 3 deutsche 
Namen genannt werden. Der Verfasser kann es sich auch 
nicht yersagen, die Yerdienste der deutschen Chemiker

zu schmalern. Ungerecht ist sein Vorwurf, daB in deut
schen wissenschaftlichen Schriften englische Quellen in 
deutscher Sprache angefiihrt wurden; umgekehrt ge- 

schieht dies sicherlich viel ófter. F. Rapałz.

Breuil, Pierre, Liceneie es sciences physiąues et chimiąues, 
Ingenieur Conseil: Les Essais de fa tigue  des
m e taux  et les M achines Am sler pour leur exe- 

cution. (Avec fig.) Paris (VI, 92 Rue Bonaparte): 

Dunod 1925. (67 p.) 8°.

Der Verfasser gibt in kurzer Form einen Ueberblick 
iiber Wirkungsweise und Bauarten von Amsler-Dauer- 
priifmaschinen fiir wechselnde Druck-, Zug-, Biege-, Ver- 
drehungs- und Schlagbeanspruchung. Erganzt werden 
die Angaben durch Anfiihrung von Versuchsergebnissen 
an Stahlen yerschiedener Form, Zusammensetzung und 
unter besonderen Beanspruchungsbedingungen. Das 
kurze, aber iibersichtlich gegliederte Werk kann allen 
denen, die sich m it Fragen der Materialpriifung befassen, 
insbesondere m it Riicksicht auf die Bedeutung dieser 
Priifyerfahren in neuerer Zeit, empfohlen werden. So.

Griin, Richard, Dr.: Der Beton. Herstellung, Gefiige 
und Widerstandsfahigkeit gegen physikalische und 
chemische Einwirkungen. Mit 54 Textabb. u. 35 Tab. 
Berlin: Julius Springer 1926. (X, 186 S.) 8°. 13,20 R.-.K, 

geb. 15 R .-Jl.

Noch vor einigen Jahren war die Einwirkungsmóglich- 
keit yerschiedener Stoffe auf Beton und sein Schutz gegen 
derartige Angriffe wenig erforscht. Es ist ein unbestreit- 
bares Yerdienst des Verfassers, daB er zur Kliirung dieser 
Frage durch eigene Forschungen und Sammlung ander- 
warts gemachter Erfahrungen und Forschungen wesentlich 
beigetragen hat. Eine kurz gefaBte Darstellung dieses 
umfangreichen Gebietes hatte er schon im „Handbuch 
fur Eisenbetonbau111), in dem Abschnitt „Chemische 
Ein wirkung yerschiedener Fliissigkeiten“ gegeben, und 
nun hat er in dem yorliegenden Buche eine ausfiihrliche ■ ■ 
Darstellung des gleichen Gegenstandes erscheinen lassen, 
die den Bauingenieur bei allen Bauten, die unter nicht 
ganz normalen Bedingungen errichtet werden miissen, 
unterstiitzen soli. Das Buch behandelt die Einwirkungen 
des Zements, der Zuschlagsstoffe und der Verarbeitungsart 
auf'die Festigkeit des Betons, sodann die Einwirkungen 
physikalischer und chemischer Art auf frischen, noch 
nicht erharteten und auf abgebundenen und erharteten 
Beton. Die Stoffe, die chemisch auf Beton einwirken 
konnen, sind in klarer und iibersichtlicher Weise nach 
ihrer chemischen Eigenart eingeteilt in Basen, Sauren, 
Salze, nicht fette Oele, kolloidale Losungen, salzarme 
Wasser und yerschieden zusammengesetzte technisch 
wichtige Fliissigkeiten. Eine Uebersicht iiber die ge- 
brauchlichen Schutzmittel, die den Beton vor dem Zutritt 
der schadlichen Fliissigkeiten bewahren sollen, und eine 
kurze Darstellung von Wiederherstellungsarbeiten und 
Schutzma Bnahmen bei Fliissigkeitseinwirkungen be- 

schlieBen das Buch.

Die Schrift enthalt eine Fiille yon langjahrigen 
Forschungsergebnissen und praktischen Erfahrungen. 
Jeder, der unter schwierigen Umstanden Betonbauten 
errichten muB, oder der sich iiberhaupt iiber das gauze 
Gebiet unterrichten will, wird das Buch gern zu Rate 
ziehen und reicher an Wissen a s der Hand legen. Dem 
Werke ist weiteste Verbreitung zu wiinschen, damit sein 
am Schlusse des Vorwortes ausgesprochener Endzweck, 
dazu beizutragen, daB Betonbauten auch in schwierigen 
Lagen dauernde Bestandigkeit yerliehen werde, voll 

erfiillt werde. ^ • ^>-

„Hiitte", T aschenbuch fiir  Betriebsingen ieure . 

Hrsg. vom A kadem ischen  Verein , ,H u t te “ , e. V., 

und ®r.=3'l0- A. S tauch . Unter Mitw. der Arbeits- 
gemeinschaft deutscher Betriebsingenieure im \. d. I. 

2., iiberarb. u. verm. Aufl. M it 1440 Textabb. Berlin. 
Wilhelm Ernst & Sohn 1924. (XX , 1325 S.) 8°. Geb.

19,50 R.-.K.

’ ) 3. Aufl.. Bd. 5. Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn 1923.
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Das vorliegende Buch soli dem Betriebsmanne die 
Mittel an die Hand geben, sich rasch iiber bestimmte 
Fragen seines Arbeitsgebietes Klarheit zu verschaffen 
Auf Einzelheiten des Inhaltes soli hier nicht niiher ein- 
gegangen werden, da das Buch zu sehr auf die Belange 

des Maschineningenieurs zugeschnitten ist. Ais Vorziige 
kann man aber bezeichnen, daB — abgesehen von einigen 
Abschnitten, die in fast jedem technischen Handbuche 
zu finden sind, wie Stoffkunde, Festigkeitslehre, Werk- 
stoffprufung -  auch neuere Zweige der Induśtriefor- 
schung in kurz gedrangter und doch reichhaltiger Form 
beriicksichtigt worden sind. Hierunter sind besonders 
zu nennen die Abschnitte iiber E ign ung sp r iifu n g  
berufliche E rz ie hung  und  A u sb ild u n g  des F a c h ’ 
arbeiters und S o z ia lp o lit ik . Die am Schlusse jedes 
Abschnittes zusammengestellten Schrifttumsangaben, die 
auf Vollstandigkeit jedoch keinen Anspruch erheben 
kónnen, ermóglichen es dem Benutzer, gewisse Fragen 
eingehender zu studieren.

Alles in allem kann das Werk, abgesehen von einigen 
Unstimmigkeiten, ais gelungen bezeichnet werden. Sg.

Wirtschaft, Die deu tsche . Ein Handbuch zum Aufbau. 
Aus der Praxis — fur die Praxis. Hrsg. von Dr. Alfred 
Bozi, Geh. Justizrat in Bielefeld, und Otto Sartorius,
1. Syndikus der Industrie- und Handelskammer Bielefeld! 
Mit 80 Bildn. deutscher Wirtschaftsfuhrer (auf Tafelbeil.) 

Berlin (SW 61): Reimar Hobbing 1926. (528 S ) 8° Geb
24 R.-M.

Das vorliegende Buch bezweckt die Durchdringung 
des Staates und seiner Burger m it wirtschaftlichem Geiste 
im Sinne der Wirtschaft ais Lebenseinstellung und Kultur- 
anschauung. Es will keine Theorien geben, sondern die 
Leistungen der Wirtschaft auf ihren verschiedensten Ge- 
bieten unter Hervorhebung der inneren Zusammenhange 
und der Bedeutung de i in der Yergangenheit Geschaffenen 
schildern.

In 32 Aufsatzen werden aus der Mannigfaltigkeit der 
Wirtschaftsfragen und -aufgaben lehrreiche Auszugo ge- 
geben. Einleitend schildert Dr. Felix K u h  „Die wirt
schaftliche Bewegung“, ais dereń zukiinftige Aufgabe er 
die soziale Gemeinschaft im Dienste des Gemeinwohls 
fordert. Professor Dr. Ernst Schultze , Leipzig, behandelt 
,;Deutschlands Stellung in der Weltwirtschaft“ und weist 
auf die Neugestaltung der handelspolitischen Yerhaltnisse 
hin, die wir mit organisatorischem Geschick zu unserem 
Besten meistern miissen. Professor Dr. M oldenhauer, 
Koln, fordert in einem Aufsatze „Wirtschaft und politische 
Parteien“ die Unterordnung der Parteipolitik unter die 
W irtschaftspolitik im Rahmen des Staatsganzen. Professor 
Br. E. H orneffer, GieBen, erortert das Thema „Die 
Wirtschaft und die soziale Frage“, Leopold Merzbach, 
Frankfurt a. M„ „Industrie und Finanz“, Reichsbankrat 
Speer, Berlin, „Die Gesundung der Wahrung in Deutsch 

and , Otto K e in a th , Berlin, „Die volkswirtschaftliche 
Bedeutung des Handels“, Dr. J. W. Re iche rt ais 
esonderer Sachkenner das Thema „Wirtschaft und 

Reparationspolitik“, Reichswirtschaftsgerichtsrat Dr. 
Tschierschky, Berlin, nimmt unter dem Titel „ W irt
schaft liches Organisationswesen" zur Kartellfrage Stellung 

und fordert eine Yertiefung der Kartellformen einschl.eBlich 
der Organisationen der Arbeiterschaft im Sinne eines Aus- 
geichs der privatwirtschaftlichen Belange mit denen der 

gemeinheit. Die Bedeutung der wirtschaftlichen Fiihrer- 
persónlichkeit unterstreicht Richard M u lle r, Oerling- 
ausen. Weitere Aufsatze behandeln Wirtschaft und 
euęrp°litik, sowie die Verkehrspolitik auf dem Gebiete 

des Eisenbahnwesens, der See- und Binnenschiffahrt, des 
os wesens und der Luftfahrt. Betriebswirtschaftliche 
ragen werden in den Aufsatzen „Die menschlichen 

ł f 6, 'n , dCr Wirtschaft“. „Wirtschaftliche Bet riebs- 
en ’ >>Kommunale Wirtschaftsbetriebe“ und 

>, yuahtatsarbeit“ erortert. Der staatspolitischen Be- 
eutung der Landwirtschaft, dem Handwerk innerhalb 

er olkswirtschaft, der óffentlichen Verwaltung und 

er wirtschaftlichen Einstellung, der Stellung yon Banken 
un Industrie im Rahmen der Gesamt wirtschaft und zu- 
einander, der wirtschaftlichen Einstellung der Rechts-
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pflege und den auBenpolitischen Aufgaben der Wirtschaft 
sind die iibrigen Schilderungen gewidmet. Aus fast alien 
Zweigen des Wirtschaftslebens werdenj die wichtigsten 
Fragen zur Erórterung gestellt. Das Buch ist nicht nur 
fiir Fachleute geschrieben, sondern wendet sich, wie aus- 
driicklich betont wird, gleichermaBen an den Yerwaltungs- 
beamten, den Politiker, Juristen, Kaufmann, Handwerker 
und den gebildeten Arbeiter, also an alle Kreise der Be- 
yólkerung und der Wirtschaft.

Berlin. Dr. E. Buchmann.

Hirsch, Alexander, D r.: U. S. S. R. KultureUe Krafte 

und wirtschaftliche Gestaltung im gegenwartigen 
RuBland. Mit zwei Skizzen im Text. Berlin: Organi- 
sation, Verlagsgesellschaft m. b. H „ 1925. (144 S.) 8°
4,50 R.-M, geb. 6 R.-M.

Das Buch ist der Niederschlag der Erfahrungen 
wahrend einer mehrwóchigen Reise des Verfassers durch 
RuBland im yergangenen Sommer. Dabei will der yer
fasser in die innersten Verhaltnisse der heutigen russischen 
Wirtschaft Einblicke gewonnen haben, wie sie bis dahin 
Auslandern kaum moglich gewesen waren. Mag sein; um 
so befremdlieher muB dann aber die Leichtglaubigkeit 
des Verfassers seinen russischen Gastgebern gegeniiber 
auf Eingeweihte wirken. Mit dieser Leichtglaubigkeit 
teilt er allerdings das Los einer groBen Anzahl seiner 
Standesgenossen, die in letzter Zeit RuBland zu ihrer Be- 
lehrung bereist haben. Das hat sich auch gelegentlich 
der Hundertjahrfeier der Petersburger Akademie der 
Wissenschaften im yorigen Jahre gezeigt; auch damals 
konnten sich gewisse Herren nicht genug tun m it dem Lobe 
iiber das Gesehene und wohl noch mehr iiber das Gehórte.

Auf das viele Fehlerhafte der Hirschschen Beobach- 
tungen an dieser Stelle einzugehen, fehlt hier der Raum. 
Es soli nur ganz allgemein vor dem iibertriebenen Opti- 
mismus des Yerfassers dringend gewarnt werden. DaB 
dies nótig ist, dafiir nur einige wenige Beispiele:

Petersburg, heute Leningrad geheiBen, soli im  Zeichen 
des Aufstieges stehen; neun Zehntel der Laden sollen 
wieder geóffnet sein, es ware eine Kleinigkeit, 12- bis 18- 
Zimmer-Wohnungen zu bekommen, u. dgl. mehr. Das 
Gegenteil ist richtig. Petersburg mutet heute fast wie 
ein Dorf an. Sein Hafen ist yerodet; von -Neubauten oder 

nur Ausbesserungen der iiberreichen Revolutionsschaden 
an Gebauden und StraBen ist nichts zu sehen; schatzungs- 
weise die Halfte aller Laden ist geschlossen; leerstehende 
groBe Wohnungen sind allerdings yorhanden, kónnen 
aber nicht bewohnt werden, da niemand das Geld fur die 
unbedingt notigen Ausbesserungen hat. Die Wohnungsnot 
in Moskau ist geradezu yerheerend, und unter ihr leidet 
die Beyolkerung unsaglich. Wahrend zweier Jahre, die 
Schreiber dieser Zeilen in Moskau lebte, hat er von dem 
angeblichen Gleichmut oder gar Humor, m it dem nach 
Hirsch die Einwohner diese allen heutigen Begriffen 
hohnsprechenden Wohnungsverhaltnisse angeblich hin- 
nehmen, nie etwas gemerkt. Die Tscheka stellt Hirsch 
ais eine neuerdings harmlos gewordene politische Polizei 
im westeuropaischen Sinne dar. Er seheint nie etwas von 
der fast sinnyerwirrenden Angst bemerkt zu haben, mit 
der die Russen auch heute noch kaum den Namen dieser 
schlimmsten GeiBel des jetzigen Regimes auszusprechen 
wagen aus Furcht vor Angebereien und ebenso harter 
willkiirlicher Strafe. Nach Hirsch soli RuBland vom 

Alkoholteufel befreit sein. Inzwischen diirfte er gelesen 
haben, welche Wendung diese Frage in RuBland ge- 
nommen hat. Wahrend schon in den letzten Jahren 
auf dem platten Lande der AlkoholmiBbrauch wieder eine 
bedenkliche Hóhe erreicht hatte, kann man trotz Straf- 
androhung heute auch wieder in Moskau und anderen 
GroBstadten sehr viel Betrunkene sehen. Richtig ist 
die vom Verfasser erwahnte ungleiche Behandlung des 
Russen vor dem Gesetz, je nachdem er Kommunist oder 

parteilos sei, nur im umgekehrten Sinne wie geschildert,
d. h. der Parteilose ist in dubio in der Regel stark benach- 

teiligt. „D ie“ Partei soli in RuBland angeblich erst an 

zweiter Stelle kommen; in Wirklichkeit ist es in dieser 
Hinsicht in RuBland noch schlimmer ais bei uns und das 
will doch wirklich viel heiBen. Die kommunistische Partei
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wird nach Hirsch „von der Masse getragen ; g^rugen 
wohl, aber nur unter Zahneknirschen und a u s  Furcht 
vor der immer noch uferlosen Schreckensherrschaft. Jiine 

nackte Unwahrheit ist es, wenn Herm H i r s c h  erzahlt 
worden ist, daB fiir die nicht kommumstisch genchteten 
Kreise RuBlands die Moglichkeit der Erziehung. ihrer 
Kinder in privaten Gymnasien, Lyzeen u. dgl. 8e§e 01 
sei Solche Anstalten gibt es iiberhaupt nicht und darl 
es nach dem Gesetz nicht geben. Ebenso ist dw Aut- 
nahme von Kindern biirgerlicher Familien in den Hoch- 
schulen grundsatzlich verboten und nur in Einzeltallen 

auf Umwegen zu erreichen.
So kónnte man fast auf jeder Seite des Buches 

Unriohtiges oder Schiefgesehenes feststellen. Das tntlt 
in yermehrter Weise zu dort, wo der Verfasser auf die 
russische Wirtschaft zu sprechen kommt. Hierfur ein 
einziges Beispiel. Auf Seite 127 wird.gesagt: ,.Unter- 
dessen ist die russische Lokomotiv- und WaggonIndu
strie so stark auf Touren gekommen, daB seit dem Herbst 
1924 ein UeberfluB an Lokomotiven besteht und russische 
Lokomotiven an die Randstaaten yerkauft werden 
konnten “ Fiir jeden, der in den letzten Jahren auf den 
russischen Bahnen gefahren ist und dabei ihr eisenbahn- 
technisches Elend kennenzulernen Gelegenheit hatte, ist 
dies eine so groteske Phantasie, daB sie wirklich nicht 
niedriger gehangt zu werden braucht. Des weiteren stutzt 
der Verfasser sich auf die ihm an die Hand gegebenen 
Statistiken, die er anscheinend durchgehend fiir ri°htig 
halt. Hier seheint das Scherzwort yermehrt am Platze, 
daB es Liigen, grobe Liigen und Statistiken gibt Die 
russische Wirtschaft krankt eben an dem Erzubel eines 
iibertriebenen Zentralismus und der Ausrottung pnvaten 
Unternehmergeistes. Aus beiden Grunden ist sie zum 

Scheitem yerurteilt. ~ e-

Rosenstock, Eugen , Dr. jur. et phil., Professor der Rechte 
an der Uniyersitat Breslau: Lebensarbe it in der 
In dus tr ie  und Aufgaben einer europaischen Arbeits- 
fron t. Berlin: Julius Springer 1926. (3 BI., 88 S.) 8°. 

4,80 R .-M.
Der Yerfasser setzt sich das Ziel, bei der Jugend aus 

den Erfahrungen der Yergangenheit und Gegenwart heraus 
ein Verstandnis zu erwecken fiir die kommende soziale 
Aufgabe. Die Schrift soli nicht ein Rezept geben, sondern 
ein Band, das aus Vergangenheit und Gegenwart zu Kom- 
mendem hinleitet. Rosenstocks Gedanken sind dabei 
etwa folgende: Die Gegenwart des Arbeiters ruht auf den 
drei Pfeilern Sozialpolitik, Arbeitsrecht und Unabhangig- 
keit (Koalitionsfreiheit). Dem durch das Betriebsrate- 
gesetz aus der ,,Stummheit“ erweckten Arbeiter ist sein 
Recht ais „auswendiger, yerganglicher und innerlicher 
Mensch“ geworden. Alle bisherigen Errungenschaften 

dienen allein der Masse. Die Yerleihung yon Rechten 
an die Masse aber hat yersagt. Ein neuer Kampf zieht 
herauf. Der Kampf des einzelnen, der Kampf des zu- 
kiinftigen Menschen im Arbeiter. Schon beim heutigen 
Zustande, in dem die Masse yor den Folgen abhangiger 
Arbeit durch Politik und Recht geschiitzt ist, liegt „ein- 
gebettet in dem Produktionsprozefi“ das Recht des ein
zelnen, des Erfinders. Die Schaffung eines Rechtes, der sich 
auch die „misera contribuens plebs der taglichen Arbeit“ 
erfreuen kann, ist die Aufgabe der Zukunft. Rosenstock 
gelangt, davon ausgehend, daB durch den Zusammenbruch 
des alten Machtstaates die Spannung „Staat und Gesell- 
schaft“ sich in eine solche „ Gesellschaft und Volk“ ge- 
wandelt hat, iiber die „anpassungsfahige Fabrik“ zur 
„Werkstattkommandite, d. h. der Kommanditierung der 

Arbeitskrafte durch den Unternehmer". Auch die Tatig- 
keit des nicht schopferisehen Arbeiters soli yerselbstandigt 
und indiyidualisiert werden. Er soli Verantwortung 
erwerben. „Menschwerdung yollzieht sich nur iiber die 
Verleihung von Pflichten. Die Werkstattkommandite gibt 
sie ihm und gibt damit dem Arbeitsleben einen Sinn.“ 
,,Da, wo jetzt Arbeitskrafte yersehlissen werden, muB mit 
den Kraften yielmehr gegeizt werden, damit sie ihre Frucht 
tragen konnen: Lernen, Dienen, Helfen, Wandern, Saen, 
Bauen, Kampfen, Sichern, Meistern, Fiihren, Verwalten, 
Lehren und mindestens der geheimnisyolle Uebergang

aus Bewegung in Verwurzelung muB ais Kraft ausgebeutet 
werden. Erst dann wird dort, wo heute der Querschnitt 
der Arbeitskraft exploitiert wird, der Mensch wie eine 
kostbare Langsader im Gestein ausgebeutet. ,,Die Wieder - 
beseelung der Wirtschaft wird so eine Frage der Selbst- 
demiitigung der Gebildeten, die aus fertigen Gebildeten 
zu Elementen der Volksbildung, Volkswerdung werden 
miissen. Der Geltungsbereich unserer Zielsetzung ist daher 
in  erster Linie ein seelischer. Nur fiir diesen Bereich kann 
sie die volle Verantwortung selbst iibernehmen. Das andere 
bleibt unter der Verantwortung derer, die nicht Biicher zu 
sehreiben, noch zu lehren, sondern zu yerkorpern haben.

Rosenstocks Schrift ist geeignet, dem, der keine 
Biicher zu sehreiben hat, einen Einblick in die „Denk- 
figuren" neuzeitlicher Soziologie zu gewahren. Bedauer- 
licherweise mindert die yerstiegene Schreibart die Freude 
an manchen in der Schrift yerstreuten geistreichen und 

auch guten Gedanken. Dr. E. Hoff.

Reichardt, Wolfgang, Dr., Geh. Regierungsrat und 
Abteilungsleiter im Reichswirtschaftsministerium: Die 
A u fw ertu ng  yon In d u s tr ie o b lig a t io n e n  und 
ye rw and ten  S chu ldye rschre ibungen . Nach dem 

Aufwertungsgesetz yom 16. Ju li 1925 und den Aus- 
fuhrungsbestimmungen systematisch dargest. und durch 

Beispiele erl. Berlin (W 9, LinkstraBe 16): Franz Vahlen 

1926. (X II, 123 S.) 8°. Kart. 5 R.-JC.
Neben der Aufwertung von Hypotheken ist fiir die 

Industrie derjenige Teil des Aufwertungsgesetzes yon 
besonderer Bedeutung, der sich m it der Aufwertung yon 
Industrieobligationen befaBt. Welchen Umfang die Be
deutung dieser Yorschriften hat, mag daraus erhellen, daB 
nahezu 2000 Gesellschaften Schuldner von Industrie
obligationen sind. Reichardt gibt in dem yorliegenden 
Buch eine gute planmaBige Darstellung, die er durch 
zahlreiche Beispiele klar erlautert. Er umreiBt zunachst 
den Kreis der aufgewerteten Papiere, um alsdann auf die 
Frage der Riickwirkung einzugehen. Erlautert wird ferner 
eingehend die Berechnung des Goldmarkbetrages, yer- 
bunden m it einer Darstellung des Yerfahrens zur Fest- 
stellung des Ausgabetages. Besonders eingehend wird 
das dem Altbesitz yon Obligationen gewahrte GenuB- 
recht gewiirdigt. Das Buch kann Glaubigern wie Schuld- 
nern von Industrieobligationen nur bestens empfohlen 
werden, da es zweifellos ein guter Fiihrer durch das sicher- 
lich nicht einfache Rechtsgebiet ist. Dr. M. WelUnston.

Yereins - Nachrichten.

Kaiser-Wilhelm-Institut fur Eisenforschung.

Ais Fortsetzung der be re its  an dieser Stelle1) ange- 
zeigten zwei Lieferungen des achten Bandes der „Mit- 
t e i l u n g e n  a u s  d e m  K a i s e r - W i l h e l m - I n s t i t u t  

f iir  E isen fo rschung  zu D usse ldorf is t  Liefe- 
rung 3 erschienen, die wiederum yom Verlag Stahleisen 
m. b. H. zu Dusseldorf (PostschlieBfach 658) bezogen 
werden k a n n . Die Lieferung b r in g t  folgende Emzel- 

abhandlung:
Der Zusam m enhang  zw ischen der bpan- 

nung sy e r te ilu n g  und  der F lie B lin ie n b ild u n g  an 

K esselboden m it und  ohne M ann loch  bei der 
B eansp ruchung  durch  inne ren  D ruck . Von 
E r ich  S iebe l und A n to n  Pom p. (15 S. m it 27 Abb. 
und 1 Abb.-Tafel.) 2,50 J l, beim laufenden Bezuge der 

Bandreihe 2,00 M.
Fiir den Band V I I I  der „Mitteilungen“ hat man, 

ebenso wie es fiir die spiiteren Bandę geplant ist, die Aus- 
gabe in zwanglosen, m it fortlaufender Seitenzahlung 
yersehenen L ie fe rungen  gewahlt, um die Ergebnisse 
der abgeschlossenen U n te rsuchung en  des Eisen- 
forschungs-Instituts der O e ffe n t lic h k e it  schnel er 
zu g an g lic h  zu machen. Damit die Einzellieferungen 

zu Jahresbanden zusammengefaBt werden konnen, wir 

der Yerlag Stahleisen der jeweils le tz te n  Lieferung er 
Bandę fiir die Bezieher samtlicher Hefte ein T ite lb la t 
und In h a lts y e rz e ic lin is  beifiigen sowie eine Einband- 

decke bereit halten.

i) Ygl. St. u. E. 46 (1926) S. 864.


