
STAHL m  E m
ZEITSCHRIFT f ‘

FUR DAS DEUTSCHE EISENHUTTENWESEN.
5. August 1926.Nr. 31.

46. Jahrgang.

Zur Bestimmung des Sauerstoffs im Eisen.

Von P. Oberhoffer in Aachen.

(Mitteilung aus dem Eisenhuttenmannischen Institut der Technischen Hochschule Aachen.)
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V erfahren.]

W eit der Veroffentlichung des letzten Berichtes 
^  iiber die Bestimmung des Sauerstoffs im Eisen1) 
haben sich Verbesserungen an den verschiedenen 
Apparaturen sowie Aenderungen der Arbeitsweise 
ergeben, ferner sind neue Erfahrungen iiber die 

Brauchbarkeit der Verfahren gesammelt worden.
Es soli daher kurz hieruber berichtet werden, obwohl 
auch heute noch kein AbschluB yorliegt.

A. Wasserstoffverfahren.

Gemeinsam bearbeitet mit J. Keutmann2).

Die apparativen Verbesserungen betreffen:

1. die VergroBerung des Gasentwickler-Durch- 
messers und damit die Verminderung der Warme- 
entwicklung;

2. die Veranderung des Quecksilberverschlusses 
zur Verminderung des plótzlichen Entweichens von 
uberschiissigem Wasserstoff;

3. die elektrische Erhitzung der Platinasbest- 
spirale durch einen kleinen Chromnickelofen, der in 

den Entwicklerstromkreis geschaltet ist3), zwecks 
Vermeidung iiberfliissiger Strahlung;

4. Ersatz des Chromnickelofens zur Erhitzung des 

Reduktionsofens durch einen Silitofen zwecks Steige- 
rung der Haltbarkeit.

Die Arbeitsweise ist in folgender Beziehung 
abgeandert worden:

1. Zur Yermeidung unnótiger Schreibarbeit wird 
nicht mehr nach dem Schwingungsverfahren, sondern 

nach dem vereinfachten, aber hinreichend genauen 
Verfahren von Ostwald-Luther4) ausgewogen.

2. An dem bereits in der letzten Veroffentlichung 
mitgeteilten Yorgehen, nur Antimon statt Antimon 

und Zinn ais Legierungsmetall zuzusetzen, wurde 

festgehalten, weil einmal wegen des niedrigen Schmelz-

*) St. u. E. 45 (1925) S. 1555.
2) Ferner beteiligten sich an diesen Arbeiten Chr. 

M u lle r und J. D am m ann .

3) Zur Yermeidung Meiner Explosionen in den 
Hartmannschen Róhren ist es notwendig, nach langeren 
Stillstanden zunachst Wasserstofi bei kurz geschlossenem 
Ofen durchzuleiten.

*) Hand- und Hilfsbuch zur Ausftihrung physiko- 
chemischer Messungen, 4. Aufl. (Leipzig: Akademische

Ver)agsgesellpchaft m. b. H. 1925.)

X X X I . , ,

punktes 1002 0 einer 50prozentigen Eisen-Antimon- 
Legierung eine ausreichende Ueberhitzung (1100°) 
moglich ist, auBerdem aber der Yorteil homogener 

Reguli und insbesondere groBerer Einwagen besteht.
3. Es wurde gefunden, daB der bisher ange- 

nommene Leerwert 0,0005 g fiir die erste und 0,0001 g 
fur jede weitere st zu niedrig ist und wegen der Ober- 

flachenoxydation des Antimons 0,0013 g fiir die erste 
und 0,0002 g fiir jede weitere st betragt. Diese 
Zahlen entsprechen dem Mittel aus 20 durch ver- 
schiedene Beobachter ausgefiihrten Versuchen.

4. Der EinfluB der
Zahlentafel 1. S auersto ff-  

g e h a lt  in  A b h a n g ig k e it  
von  der P ro b e n fo rm .

Probenform wurde 
an einer groBen 
Zahl von Proben 

festgestellt. Auch 
hier muB die Ober- 

flachenoxydation 
eine Rolle spielen, 
und die neuesten 
Ergebnisse lehren, 

daB das Evakuieren 
zur Entfernung die

ses Oberflachen- 
sauerstoffs nicht 
ausreicht. Zahlen
tafel 1 zeigt den 

EinfluB der Proben
form. Zwei weitere 

Yersuchsreihen von 

je 6 Versuchen ergaben im Mittel ais Unterschied 
zwischen Spanen und Stucken 0,031 bzw. 0,018 % O,, 

im Gesamtmittel 0,024 % O,. Der Unterschied wird 
natiirlich von derFeinheitder Spaneabhangen. Ferner 
wird er um so bedeutender ins Gewicht fallen, je niedri

ger der Sauerstoffgehalt der Probe ist. Das sicherste 
Mittel gegen Irrtumer auf Grund der Probenform 

ist eine peinlichst saubere, unter Aufsicht des Chemi- 
kers stehende Probenahme in Form von kleinen 

Stiickchen. Es wird demnachst iiber eine gemeinsam 

mit dem hiesigen Werkzeugmaschinenlaboratorium 
erbaute, fiir die vorliegenden Zwecke geeignete 
Maschine berichtet werden. Soli sie ihren Zweck 
erfiillen, so muB sie ihren Standort in dem Raum
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Zahlentafel 2. R e d u z ie rb a rk e it  von Mangan-
oxydu l.

Manganoxyd ulzusatz 

(za Elektrolyteisen 

+ Antimon) in %  

der Einwage

Vom gesamten 

Manganoxydul 

wurden reduziert

%

Ungefahre Dauer 

der Beduktion

st

(M ittel aus je zwei Yersuchen)

0,5 91 4

0,4 87 2,5

0,3 87 1,5

0,2 87 1

0,1 81 1

haben, in dem die Bestimmungen durchgefiihrt 

werden5).
Im iibrigen hat sich das Verfahren innerhalb 

seines bislang noch beschrankten Anwendungs- 
gebietes bewahrt. Es muB in der Tat immer wieder 
betont werden, daB es bei kohlenstoffhaltigen Eisen- 
sorten unbrauchbar ist, und ferner nur die Reduktion 
des an Eisen und Mangan gebundenen Sauerstoffs 
bei Abwesenheit von K ie s e ls a u r e  vollstandig ge- 
staltet. Letztere sowie die andern schwer reduzier- 
baren Oxyde werden bei der jetzigen Form des Ver- 
fahrens nicht erfaBt.

Yor einiger Zeit ist nun von C h a u d ro n  und 
B la n c 6) behauptet worden, Manganoxydul lieBe sich 
bei Gehalten iiber 2 Gewichtseinheiten Mn O auf 1000 
Gewichtseinheiten Legierung (10 % Cu und 90 % 
Sb), d. h. 0,2 % MnO nicht reduzieren. Diese 
Behauptung wurde nachgepriift und gemaB Zahlen
tafel 2 gefunden, daB auch hohere Manganoxydul- 
gehalte noch reduzierbar sind, wobei allerdings die 
zur Reduktion erforderliche Zeit steigt, aber erst 
bei sehr hohen, praktisch wohl seltenen Gehalten7) 
ubermaBig hohe W erte annimmt.

Geplant bzw. in der Ausfuhrung sind endlich 
Versuche, die schwerer reduzierbaren Oxyde durch 
Steigerung der Versuchstemperatur zu reduzieren. 
Dieser W eg ist inzwischen aussichtsreicher geworden, 
nachdem auch bei hoheren Temperaturen wasser- 
stoffdichte Rohre zur Verfiigung stehen.

B. HeiBextraktionsverfahren.

Gemeinsam bearbeitet m it W . H e s s e n b r u c h 8).

D iew ichtigstenapparativenAenderungenbetreffen:
1. die Anbringung einer Vorrichtung zur Ueber- 

fiihrung der aufgefangenen Gase aus der Pumpe in 
den Analysator. Hierdurch wurde eine VergróBerung 
der Einwage ermoglicht, indem man das Gas in 
mehreren Stufen absaugen und so auch den zeitlichen 
Verlauf der Reduktion verfolgen kann;

5) Diese Bemerkungen beziehen sich nattirlich auch 
auf die Probenahme bei den anderen Verfahren zur Be

stimmung des Sauerstoffs.
e) Comptes rendus 175 (1922) S. 885/7.
7) Praktisch kommt es im iibrigen nicht auf das 

Verhaltnis Manganoxydul zu Legierung, sondern auf 
Manganoxydul zu Eisen an, ganz abgesehen davon, daB 
die Dissoziation des Manganoxyduls durch die Zugabe 
bzw. Gegen wart von Eisen stark gefordert wird. Dies 
letztere haben wohl Chaudron und Blanc bei ihrer Ver- 
suchsanordnung, wo sie nur Manganoxydul und legierung 

anwandten, iibersehen.
8) Yorlaufige Mitteilung aus der Dissertation W.

Hessenbruch. Auflerdem beteiligten sich an diesen Yer

suchen H. Petersen  und S. Lentze .

2. die Schaffung auswechselbarer Fallróhren. 
Die unvermeidlichen Sprunge in den Fallróhren 
bringen jetzt keinen Zeitverlust mehr.

Bereits im letzten B ericht wurde m itgeteilt, daB 
sich die manganreiche Zusatzlegierung nicht in allen 
Fallen ais brauchbar erwies. Es wurde deshalb 
seither ausschlieBlich m it einem Roheisen mit 
4,2 % C und 0,45 % Mn gearbeitet, das in Mengen 
von 20 bis 30 g, wie sie fiir eine Bestimmung gebraucht 
werden, entgast wird und dann m eliert erstarrt. 
Beim ersten Umschmelzen werden feine Graphit- 
keime gebildet, so daB die Probe nach mehrmaligem 
Umschmelzen grau wird.

Bei 3 g Spanen fur eine einzelne Bestimmung 
laBt sich die Legierung mehrmals yerwenden, zumal 
wenn beim Gebrauch von geeigneten Porzellanrohren 
die Versuchstemperatur iiber 1200° gesteigert werden 
kann. Die Dauer einer Bestim m ung betragt y2 st.

Die wichtige Frage der Reduzierbarkeit der Oxyde, 
insbesondere zunachst yon M anganoxydul und 
Kieselsaure (Reduktionsversuche m it Eisenoxyden 
lieferten stets ausgezeichnete Ergebnisse) wurde 
wieder aufgenommen. Entgaste Reguli von granem 
Roheisen (4 % C, 0,1 % Mn) wurden in der Langs- 
achse ausgebohrt und m it den betreffenden Oxyden 
gefiillt. Die Oxyde fanden sich stets nach dem Ver- 
such teilweise an der Oberflache des Regulus wieder. 
Auch entsprach der gefundene Sauerstoff nur einem 
Teil des Oxydsauerstoffs. Indessen scheint dies 
weniger daran zu liegen, daB die fraglichen Oxyde 
nicht ganz bei 12000 reduzierbar sind, ais vielmehr 
daran, daB die Oxyde sich zusammenballen und an die 
Oberflache des Regulus steigen, wodurch eine geringe 
Beriihrungsflache m it dem Reduktionsm ittel und daher 
langsame Reduktion bedingt wird. In den technischen 
Legierungen sind die Oxyde im Gegensatz hierzu in 
feinverteilter Form  suspendiert und daher von vorn- 
herein der Reduktion zuganglicher. Entscheidend 
sind daher Versuche an synthetisch hergestellten 
Eisen-Sauerstoff-Legierungen, die man m it Mangan 
bzw. Silizium desoxydiert9). Allerdings ist vorlaufig 
eine Nachprufung auf anderem W ege nur fiir die mit 
Mangan behandelten Proben und hier auch nurinbezug 
auf den Gesamtsauerstoff móglich. Die Zahlentafel 3 
zeigt zunachst, was schon friiher festgestellt wurde, 
die gute Uebereinstimmung des HeiBextraktions- 
und W asserstoffverfahrens bei den reinen Eisen-Sauer
stoff-Legierungen. Bei den m it Mangan desoxydierten, 
also offenbar m anganoxydulhaltigen Proben laBt die 
Uebereinstimmung zu wiinschen iibrig. Die Silizium- 
reihe wurde vorlaufig auf anderem W ege noch nicht 
nachgepriift, doch ist weder die GróBenordnung 
(der Ausgangssauerstoff betragt in allen Fallen rd.
0,1 % 0 2) noch die Reihenfolge der W erte unwahr- 
scheinlich.

Selbstverstandlich genugen diese W erte noch nicht, 
um sichere SchluBfolgerungen auf die unbedingte 
R ichtigkeit der Ergebnisse zu ziehen, indessen legen 
sie im Verein m it dem Ergebnis zahlreicher Bestim
mungen an Proben der Praxis den SchluB sehr nahe, 
daB das HeiBextraktionsverfahren in der jetzigen

9) Vgl. J. K e u tm a n n  und P. O berho ffe r, St.

u. E. demnachst.
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Zahlentafel 3. U n te r s u o h u n g  von s y n th e t is c h e n

E isen- S aue rs to ff- S chm e lzen .

Bezeichnung
Probe

Gew.-% 0 2 nach dem

N r. HeiBextraktions-
verfahreri

Wasserstoff-
rertahren

Reine Eisenoxy- Einzel- Mittel- Einzel-Mittel-
dulschmelzen werte werte werte werte

4 0 , 1 1 1  0 ,1 0 3 0 ,0 9 8  0 ,0 9 8
0 ,0 9 4 0 ,0 9 8

8 0 ,1 0 3  0 ,0 9 1
0 ,0 8 2 0 ,0 9 0  0 ,0 9 0
0 ,0 8 8 0 ,0 9 0

9 0 ,1 0 9  0 ,1 0 9 0 ,1 0 6  0 ,1 0 6
0,110 0 ,1 0 5

Desoxydiert
mit Mangan

0 ,6  %  Mn 1 0 ,0 6 0  0 ,0 6 5 0 ,0 8 1  0 ,0 8 1
0 ,0 7 1 0 ,0 8 2

1 ,2  %  Mn 2 0 ,0 6 0
0 ,0 4 6  0 ,0 5 0 0 ,0 6 7  0 ,0 6 7
0 ,0 3 8 0 ,0 6 7
0 ,0 3 7

1,8 %  Mn 3 0 ,0 5 1  0 ,0 4 7 0 ,0 5 2  0 ,0 5 2
0 ,0 4 3 0 ,0 5 2

Desoxydiert
mit Silizium

0 , 6 %  Si 5 0 ,0 5 0  0 ,0 4 9
0 ,0 4 8

1,2 %  Si 6 0 ,0 4 3  0 ,0 4 4
0 ,0 4 5

1,8 %  Si 7 0 ,0 3 2  0 ,0 3 3
0 ,0 3 3

Zahlentafel 4. S a u e rs to f f  b e s t im m u n g  n a ch  dem  
H e iB e x tr a k t io n s v e r fa h r e n .

Form geeignet ist, vergleichbare Ergebnisse iiber 
den Desoxydationszustand selbst bei recht kom- 
plexen Stahlen zu liefern. So zeigt Załilentafel 4 
eine Reihe von Stahlen, die beziiglich ihres metall- 
urgischen Verhaltens ganzlich verschieden, sich 

auch in bezug auf ihren Sauerstoffgehalt unter- 
einander wesentlich unterscheiden. Man kann im 

allgemeinen sagen, daB kleiner Hartebereich, 
Neigung zu Harterissen, abgesehen von schlechter 
Walz- und Schmiedbarkeit, einige Kennzeichen 

eines sauerstoffhaltigen Stahles sind. Hieriiber wird 
in einem besonderen Aufsatz berichtet werden. Des- 
gleichen wird demnachst iiber Sauerstoffbestimmun- 
gen an zahlreichen Roh- und GuBeisensorten berichtet.

Was nun die Frage der Vervollkommnung des 
Verfahrens betrifft, so glaubten wir durch Erhóhung 

der Yersuchstemperatur eine raschere und voll- 
standigere Reduktion der Oxyde zu erreichen. Diesem 
Ziel stand das Fehlen geniigend dichter und halt- 

barer Reduktionsrohre hindernd entgegen. Numnehr 

stehen Porzellanmassen zur Verfiigung, die bei 14000 
noch hinreichend gasdicht und nicht allzu warme- 

empfindlich sind. Leider scheinen die bisherigen 
Erfahrungen dahin zu deuten, daB der durch Steige- 

rung der Temperatur erreichbare Vorteil beziiglich 
der raschen und vollstandigen Reduktion aufgewogen 

und zunichte gemacht werden kann durch die gestei- 

gerte Reduzierbarkeit der mit der Probe in Beruhrung 
stehenden feuerfesten Massen (Schiffchen). In der 

Tat scheint bei 1400 0 keine der bekannten Massen 

einschlieBlich reiner Ifagnesia der Reduktion durch 
Karbide im Yakuum zu widerstehen. Unter diesen 

Umstanden wird ein Zuriickgreifen auf Kohle ais 
Tiegelstoff nicht zu umgehen sein. Yoraussetzung

Probe

Nr.
Verhalten

Gesamtsauerstoff 
In G-ewichts-% 
(M ittel aus je 
zwei bis drei 

Yersuchen)

1 Mittelharter Werkzeugstahl 
yerhalt sich beim GieBen und

Weiteryerarbeiten g u t  . . 0,058
2 Mittelharter Werkzeugstahl 

stieg in  den Kokillen und 

wurde beim Weiterarbeiten
A usschuB  . . . 0,141

3 Schnelldrehstahl: g u t  . . . 0,023
4 Schnelldrehstahl: s c h le c h t  . 0,167

ist hierbei die Entgasung der Kohle, die, wenn 

auch nicht vollstandig, in praktisch ausreichendem 
MaBe durch Vornahme bei geniigend hoher Tempe
ratur gelingen wird. Arbeitet man mit Kohletiegeln, 
so diirfen die entgasten Tiegel beim Beschicken mit 
der Probe nicht wieder mit der Luft in Beruhrung 
kommen, sonst werden die ganzen Yorteile des 

Kohletiegels durch die erneute Gasaufnahme des 
Tiegels zunichte.

C. Riickstandsyerfahren.

Gemeinsam bearbeitet mit E. Am mann10).

Die auf das Bromruckstandsverfahren ge- 
setzten Erwartungen wurden leider bei weitem nicht 
in dem erhofften MaBe erfullt. Zwar brachte die An

wendung einwandfreier Membranfilter die Bestati- 
gung einiger mit Schleimfilter gesammelten Erfahrun
gen. So konnte unter anderem Uebereinstimmung mit 

dem Wasserstoffverfahren erzielt werden, solange es 

sich um synthetische Eisen-Sauerstoff-Legierungen 
handelte. Sobald aber Mangan hinzukam11), war keine 
Uebereinstimmung mehr zu erzielen, und’ es gelang 
nicht, Mangan im Riickstande nachzuweisen. Die 

Vervollkommnung des Analysierverfahrens bei der 
Untersuchung der Riickstande, insbesondere die An
wendung des Leitzschen Kolorimeters, brachte 
die Erkenntnis, daB auch im Riickstande der tech
nischen Legierungen Mangan, wenn iiberhaupt, nur 
in Spuren auftritt.

Die bisherigen Losungsversuche mit Mangan- 
oxydul waren in Abwesenheit von Eisen vorgenommen 
worden. In Gegenwart von Eisen zeigte sich denn 

auch die bedeutende Lóslichkeit des Manganoxyduls. 
Eine Nachprufung des Yerfahrens von M orfitt12), 
der eine Salzsaure von bestimmter Konzentration 
zur Losung benutzt, fiihrte zu keinem besseren Ergeb- 
nis, lieferte yielmehr wegen der verwandten Saure 

auch zu niedrige Eisenoxydulwerte. In dieser Be
ziehung erwies sich das etwas abgeanderte Eisen-

10) Vorlaufige Mitteilung aus der Dissertation
E. Ammann. AuBerdem beteiligten sich an diesen 
Yersuchen R  W illem s , H. Z im m erm ann , R. Was- 
m u th , G. Sobbe , L. T re inen  und H. A bel.

) ^besonderen bei den m it Mangan desoxydierten 
Eisen- Sauerstoff-Legierungen. Vgl. J . K e u tm a n n u  P 
O b e rb o ffe r , St. u. E. demnachst.

l2) J. prakt. Chem. 61 (1854) S. 33; L ippert-  
Z. anal. Chem. 2 (1863) S. 48; B e tte l:  Chem. News 43 
(1881) S. 100; K e rp e ly : Berg- u. Hiittenm Ze 38 

(1879) S. 444. K'
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Zahlentafel 5. B e s t im m u n g  der K iese lsau re  
n a ch  dem  C h lo r- V e rfliic h t ig u n g s  verf ahren. 

(Alle Legierungen sind kohlenstoffarm.)

W erkstoff

V erfa h ren -

Jod 

% Si02

Brom 

%  S i0 2

Bisen-
chlorid

%  S i0 2

Chlor- 
v er- 

fliich ti- 
gung 

%  S i0 2

T r a n s f o r m a t o r e n e i s e n  

3 ,8 8  %  Si

0 ,0 4 4
0 ,0 4 4

0 ,0 3 7

0 ,0 3 8
0 ,0 2 7
0 ,0 4 0
0 .0 5 2

0 ,0 3 7
0 ,0 2 3
0 ,0 3 8
0 ,0 3 8
0,022

0 ,0 5 3
0 ,0 4 6

im M i t t e l .................| 0,044 | 0.039 0,032 0,049

Dynamoeisen 

3 ,2  %  Si

0 ,0 1 6
0 ,0 1 8

0,020
0 ,0 1 7
0 ,0 2 8

0,021
0 ,0 1 9
0 ,0 1 9

0 ,0 3 4
0 ,0 4 1

im  M i t t e l .................j 0,017 0,022 0,020 0,037

Transformatoreneisen 
vgl. Zahlentafel 6, 
Błock 3 (normal)

0 ,0 1 8 0 ,0 1 3

0,011

0,012
0 ,0 1 4
0,011

0,021
0 ,0 2 3

im M i t t e l ................. 0,018 0,012 0,012 0,022

dsgl. Błock 1 (Erz- 
zusatz)

0 ,0 6 4 0 ,0 6 5

0 ,0 4 8

0 ,0 6 2
0 ,0 5 9
0 ,0 6 5

0 ,0 7 8
0 ,0 8 3

im  M i t t e l ................. 0,064 0,056 0,062 0,080

Mit Silizium desoxy- 
dierte synthetische Fe- 

FeO-Schmelze

0 ,0 7 4
0 ,0 7 2

0 ,0 7 3
0 ,0 7 0
0 ,0 7 5
0 ,0 8 5
0 ,0 8 8

0 ,0 78
0 ,0 7 6
0 ,0 7 7
0 ,0 9 0
0 ,0 9 5

0 ,0 9 3
0 ,0 9 4
0 .0 7 8

0 ,1 3 0

im M i t t e l ................. 0,073 0,078 0,083 0,099

7,2

7,0

0,8 

#o,e

0,2

<j

S i 0 2 —

>C J i O

0 ,0 ¥ 5

o, o w

0,03S
0,030

£

¥60 ¥25 ¥50 ¥75 500
C /t/o r/eru n g s/em p era fu r in  °C

525

wendig ist. Ersteres soli durch Potentialmessungen 

naher erforscht werden.

Bezuglich der Kieselsaure wurden Yergleiche aller 

yorgenannten Verfahren mit dem Chlorverfluch- 
tigungsverfahren angestellt, die jedoch noch nicht 

abgeschlossen sind (s. Zahlentafel 5). Die Haupt- 
schwierigkeit bei diesem letzteren Verfahren ist die 
Reindaistellung des Chlors16). Aussichtslos erscheint

chlorid-VerfahrenvonTroilius13) ais uberlegen, doch 

konnte auch bei diesem Verfahren Manganoxydul 
nicht ermittelt werden. Aussichtsreicher erscheint 
das verbesserte Eggertzsche14) Verfahren mit Jod, 
seitdem es durch Anwendung der Membranfilter 
gelungen ist, eine Losung von einwandfreiem Rein-

&

\0,3

I

ijtfach  den B ed/ngungenficfterer'̂  70°, tfc 
2 ) » * yeranderfen Bed/ng. = 3 0 °,

’/7Z-7 l K\\\|
2 1 E S

1

777

•

7777\

□

1 l i l l W '/ l

S fcrM  ó ta rh / ó fa /i/ S fa M

Abbildung'2. Yerhalten.yon je zweiWerkzeugstahlen 

m it' guten bzw. schlechten Eigenschaften nach 
dem Bromverfahren.

Abbildung 1. Abhangigkeit des Kieselsaure- und 
des Eisenoxydulgehaltes yon der Chlorierungs- 

temperatur (Mittelwerte aus je 3 Yersuchen).

heitsgrad herzustellen. Bedenklich ist bei den nassen 
Yerfahren, daB einerseits die in Gegenwart von Brom 

und Wasser durch Hydrolyse entstehende Halogen- 
wasserstoffsaure losend auf Eisenoxydul und be
sonders Manganoxydul einzuwirken scheint16), jedoch 
anderseits zur Ueberfuhrung des metallischen Eisens 

in das Halogensalz die Gegenwart von Wasser not-

13) Jernk. Ann. 39 (1884) S. 432.
14) Polytechn. Journ. 188 (1868) S. 119.

ff/ocM 7
(E rz ) CScW ache) (M orm a/)

Abbildung 3. Verhalten gleichen Materials 
bei veranderten Lósungsbedingungen nach 

dem Bromverfahren.

jedenfalls (wie Abb. 1 lehrt) der Yersuch, nach diesem 
Verfahren neben Kieselsaure auch noch Eisenoxydul 
zu bestimmen. Abb. 1 zeigt die Abhangigkeit 
des Eisenoxydul- und Kieselsauregehaltes einer mit 
Silizium desoxydierten, synthetischen Eisen-Sauer- 
stoff-Legierung. Wahrend der Kieselsauregehalt

16) Eine konzentrierte Losung von wasserfreiem 
Brom in Tetrachlorkohlenstoff reagiert selbst in d?r 

Siedehitze nicht m it metallischem Eisen.
ie) Vgl. auch W o h le r: Polytechn. Journ. 246 (1882)

S. 238; P resen ius : Z. anal. Chem. 4 (1865) S. 72; Fried- 
m ann : St. u. E. 8 (1888) S. 315; W e d d in g ; St. u. E. 8 
(1888) S. 182; L edebur; St. u. E. 15 (1895) S. 376; 
H em pe l: Berg- u. Hiittenm. Zg. 53 (1894) S. 244; 

K o n in k :  St. u. E. 14 (1894) S. 872.
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Zahlentafel 6. T ra n s fo rm a to re n e is e n  
m it  4 %  Si.

Błock i ’ ) Zusatz Ruckstand S i02 FeO MnO

% % v .B . % T .B . % v. R.

1 Erz 0,187 22,4 69,0 Sp.
2 H.-O.-Schlacke 0,238 5,9 76,1 Sp.
3 kein Zusatz 0,177 5,7 76,3

innerhalb des untersuchten Temperaturgebietes kon
stant bleibt, sinkt der Eisenoxydulgehalt mit zu- 
nehmender Temperatur. Es sei noch bemerkt, daB 

jeder Punkt des Schaubildes das Mittel aus mehreren 
(4 bis 8) Versuchen ist.

Aussichtsreicher ais das Chlorverfliichtigungs- 
yerfahren erscheint das entsprechende Brom- und

Abbildung 4 a. EinfluB der Anfangstemperatur des
Lósungsmittels auf die Hohe des Riickstandes.

vielleicht auch das Jodverfahren. Ersteres be- 
findet sich in der Ausarbeitung.

Inwieweit das Riickstandsverfahren mit Brom in 
der zuletzt mitgeteilten Form vergleichbare Werte 
zu liefern gestattet, vermag nicht mit Bestimmtheit 
gesagt zu werden. Jedenfalls fand sich wiederum 

eine ganze Reihe von Fallen, in denen dies bestimmt 
zutraf, wie beispielsweise Abb. 2 an je einem guten 

und einem schlechten Werkzeugstahl zeigt. Abb. 3 
betrifft ein Transformatoreneisen mit 4 % Si, dem

1. Erz, 2. Schlacke, und zwar je zur Halfte 

Hochofen- und Elektroofenschlacke, in den GieB-

17) Das Ergebnis der mikroskopischen Unter
suchung war: Błock 1: wenige grobe Einschlusse;
Błock 2: yiele feine Einschlusse; Błock 3: normal.

strahl in fein verteilter Form zugesetzt wurde, 
wahrend zum Vergleich ein Błock ohne Zusatz 

untersucht wurde. Zahlentafel 6 enthalt hierzu einige 
erganzende Angaben.

Die schlechten Werkzeugstahle sowie das mit 
Erz bzw. mit Schlacke behandelte Transformatoren
eisen ergaben hohere Riickstandswerte ais die guten 
Stahle bzw. das nicht behandelte Transformatoren
eisen. Abb. 2 und 3 enthalten jeweils zwei Dar- 

stellungen der Riickstandswerte, und man sieht, daB 
sich die links befindlichen Werte durch groBere 
Differenzierung vor den rechts befindlichen aus- 
zeichnen, mit denen sie qualitativ ubereinstimmen. 

Damit hat es folgende Bewandtnis: Die rechten 
Werte wurden unter Beachtung der von Scherer 

gegebenen Arbeitsvorschriften erhalten, die linken 
sind mit niedrigerer Losungstemperatur (30 statt 70 °)

Abbildung 4 b. EinfluB der Konzentration des 
Lósungsmittels auf den Ruckstand (gleichblei- 

bende Temperatur von 40°).

und niedrigerer Bromkonzentration (2 1 statt 1 1 
Lósungsmittel) ausgefuhrt. Den EinfluB dieser Um
stande zeigen Abb. 4a und 4b.

Zusammenfassung.

1. Die Wasserstoffapparatur wurde vervollkommnet, 
der EinfluB der Probenform naher untersucht und 
die Reduzierbarkeit von Manganoxydul in den im 
Stahl vorkommenden Mengen noch einmal nach- 
gewiesen.

2. Die HeiBextraktionsapparatur wurde vervoll- 
kommnet. Das Yerfahren gibt selbst bei komplexen 
Stahlen gute Ergebnisse.

3. Die bestehenden Riickstandsverfahren wurden 
verglichen und gaben beziiglich der Kieselsaure hin- 
reichende Uebereinstimmung.

Wichtige Gesichtspunkte beim alten und neuzeitlichen Hochofenbetrieb.
Von Hochofendirektor a. D. Conrad Zix in Diedenhofen.

(Betrachtungen uber das gunstigste Ofenprofil. Einflu/3 gleiclibleibender Windmenge auf die Gleichmafiigkeit 
des Hochofenbetriebes. Gasuerteilung und Reduktionszeiten. Kritische. Bewertung deutscher und amerikanischer

~ 1 :nne.)

Welche Form verhindert am wenigsten den 

regelmaBigen Niedergang der Beschickung 

im Hochofen ?

I eber die Frage, welche Form eines Hochofens 

am wenigsten den regelmaBigen Niedergang der 

Beschickung behindert, hatFritz W. Liirmann sich 

eingehend in dieser Zeitschrift1) bereits im Jahre 1887

*)_St. u. E. 7 (1887) S. 163/7.

geauBert. Zweifellos hatte Liirmann mit seinen 
damaligen Ausfiihrungen den Nagel auf den Kopf 

getroffen; waren die Hochofner ihm gefolgt, dann 

ware wahrscheinlich schon damals beim Hochofen 

der Kohlensack verschwunden und das Gestell der 
weiteste Teil des Ofens geworden. Leider hat Liir- 

mann einige Monate spater seine in dem angefiihrten 
Aufsatz aufgestellten Thesen in der Hauptsache 

widerrufen, ais ihm die Vorziige der alten „Harzer-
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Profile11 entgegengehalten wurden2). In  einer Er- 

widerung3) hierauf schrieb er wortlich: „Hoffentlich 
wird dieser Kampf bald durch die Wiedereinfiihrung 

der alten Hochofenformen beendet, welche sich 
wahrend Jahrhunderte bewahrt haben und sich auch 
wohl den jetzigen Materiał- und Erzeugungs-Verhalt- 

nissen selbst mit den Winkeln a =  0 bis 20 0 oder a =

86 bis 90 0 wieder anpassen lassen werden,11

Der ganzliche MiBerfolg beim „Chester-Hochofen 

und die wohl nicht ganz einwandfreien Ergebnisse des 
rastlosen Hochofens in Miisen4) trugen jedenfalls mit 
dazu bei. daB die Ausfiihrungen von Liirmann wieder 

so rasch in Vergessenheit geraten sind.

AuBerdem beschaftigte zu dieser Zeit die Hoch- 

ofner eine nicht minder wichtige Frage, namlich die 
Beseitigung der Hangegefahr, die seit Einfiihrung der 
Cowper immer drohender wurde, sobald man die 
Cowpertemperaturen ausnutzen und mit hohen Wind- 
temperaturen blasen wollte. Solange man namlich 
bei unseren alten Hochofen noch mit niedrigen Wind- 
temperaturen gearbeitet hat und der Wind nur etwa 
Bleischmelzhitze erreichte, war das Hangenbleiben 
der Gichten eine Seltenheit. Mit der Einfiihrung der 
Cowper anderte sich aber das Bild, sobald man die 
Hochstwindtemperaturen, die in den Cowpern zu 

erreichen sind, ausnutzen wollte. Hatte man bei der 
Einfiihrung der Cowper zugleich den Hochofen andere 
und fur den Betrieb mit hohen Windtemperaturen 

besser geeignete Abmessungen gegeben und insbe
sondere den Gestelldurchmesser entsprechend der 
Temperaturerhóhung des Windes vergroBert, ohne 
aber zugleich den Kohlensack mit zu erweitern, dann 
hatten sich die Schwierigkeiten des Hangenbleibens 
der Gichten, die durch die Yerwendung heiBeren 
Windes beim Hochofenbetrieb anfgetreten sind, viel 

leichter iiberwinden lassen.
Zieht man namlich in Betracht, daB bei sonst 

gleichbleibenden Bedingungen die in der Zeiteinheit 

in den Hochofen eingebiasene Windmenge bei 850 bis 
900° gegenuber nur 300° ihr Volumen annahernd 
verdoppelt, so muBte logischerweise auch der Quer- 
schnitt des Gestells doppelt so groB gemacht werden, 
d. h. der Gestelldurchmesser muBte bei einem Ofen, 
der bei dem kalteren Wind etwa 3 y2 m betrug, auf 
nahezu 5 m vergroBert werden, um den Wind ebenso 
leicht wie vorher anzunehmen. Statt aber das Gestell 
in dem MaBe zu erweitern, begniigte man sich, um 
den Wind leichter in den Ofen zu bekommen, meist 

damit, nur die Russelweite der Blasformen zu ver- 
gróBern und die Windpressung zu erhohen, auch 

wohl die Zahl der Formen zu vermehren.
Wenn der Ofen dann mit dem heiBeren Winde.nicht 

gehen wollte, mischte man demHeiBwind kalten Wind 

zu. Damit brachte man den Ofen allerdings wieder 
ans „Ziehen11, weil sich bei dem Blasen mit kalterem 

Windę die Yerbrennungszone weiter nach oben ver- 
legte. Die Ausdehnung der freien Sauerstoff ent- 
haltenden Zonen ging nach oben vor sich, wodurch 

die Yerbrennung und die durch sie erzeugte Tempe-

2) St. u. E. 7 (1887) S. 310/5.
3) St. u. E. 7 (1887) S. 480/1.
*) St. u. E. 46 (1926) S. 684.

ratur auf einen groBeren und hoher liegenden Raum 

verteilt wird, d. h. also der Koksverbrauch sich erhoht.

Wegen des hierbei eintretenden groBeren Entfalles 

an Gichtstaub baute man dann die Oefen hoher. 
Von hier ab verlangten dann die Hochofen einen 
moglichst groBstuckigen und festen Koks. Dieser 

groBstiickige Koks und die nicht mehr zerkleinerten 
stuckigen Erze und Kalksteine sollten die Beschickung 
auflockern, um der durch die Drucksteigerung des 
Windes infolge der vergróBerten Russelweite der 
Formen zugefuhrten erhohte Windmenge einen 

leichteren Aufstieg durch die hoher gewordene Be- 

schickungssaule zu gestatten.

Die Folgę dieses Arbeitsverfahrens und scharferen 
Treibens der Oefen driickte sich allerdings in erhóhten 
Erzeugungszif fern aus, aber bei hohemKoksverbrauch, 
weil der enge Gestelldurchmesser und die noch stark 

ausgepragte trichterfórmige, nach unten sich ver- 
engende Rast wegen des Auftretens der Hange- 
erscheinungen eine Ausnutzung der hohen Cowper- 
windtemperaturen nur selten zulieBen. Im Laufe 

der Zeit und in der Hauptsache leider aber erst 
neuerdings sah man ein, daB zur besseren Ausnutzung 
der hohen Cowperwindtemperaturen es notig war, 

den Yerbrennungsraum, d. h. das Gestell zu erweitern; 
ebenso kam man wieder auf die von alters her bewahrte 
Erzzerkleinerung zuriick, und durch eine gute Ver- 
teilung der Beschickung an der Ofengicht sorgte 
man dafiir, daB die Gase moglichst gleichmaBig ver- 
teilt iiber den ganzen Ofenquerschnitt aufsteigen 
konnten. Hierdurch sparte man Koks und erhohte 

die Erzeugung.

EinfluB gleichbleibender Windmenge auf 

die GleichmaBigkeit des Hochofenbetriebes.

Obwohl nun in den letzten 40 Jahren fast bei allen 

Um- und Neubauten von Hochofen getrennte Kalt- 
windleitungen fur jeden Ofen vorgesehen wurden, 

dauert es doch sehr lange, bis man bei uns allgemein 
dazu iibergegangen sein wird, auch auf jeden Ofen 

wirklich getrennt zu blasen, um ihm auf diese Weise 
so gut wie moglich eine ganz bestimmte und moglichst 

gleichbleibende Windmenge zuzufiihren.

Die Vorteile, die sich aus einer derartigen Arbeits- 
weise ergeben und ergeben miissen, sind jedoch so 

uberzeugend, daB es gar nicht dringend genug an- 
empfohlen werden kann, endgiiltig mit der alten 
Arbeitsweise des „Durcheinanderblasens“ der Oefen 
endlich zu brechen. Ais selbstverstandlich gilt aber 

hierbei, daB der Ofen auch so profiliert sein muB, 

daB er den hocherhitzten Wind dauernd leicht anneh- 
men kann, was aber der Fali sein wird, wenn das Ge

stell der weiteste Teil des Ofens ist, und wenn die 

Abnahme des Querschnitts nach oben etwa der 
Volumenverminderung des immer kalter werdenden 

aufsteigenden Gasstromes entspricht. Diese Bedin- 
gung wird am vollkonnnensten bei dem rastlosen 

Hochofen mit der von oben nach unten sich er- 
weiternden abgestumpften Hohlkegelform erfullt, 

dessen Hohe der noch mit Vorteil zulassigen Durch- 

satzzeit der Erzbeschickung angepaBt ist. Dieses ist
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bei dem vom Verfasser vorgeschlagenen Profil8) der 

Fali.
Die Erzbeschickung soli moglichst von gleicher 

KorngroBe sein, die Koksstiicke diirfen ebenfalls 
nicht zu groB und nicht zu klein gewahlt werden, so 

daB iiber den ganzen Querschnitt der Beschickung die 
freien Zwischenraume fiir den Durchgang der auf- 
steigenden Gase annahernd gleich groB sind, weil nur 

dann die Geschwindigkeit des aufsteigenden Gas- 
stromes iiberall die gleiche sein kann. Die maximale 
GroBe der Koksstiicke muB der Durchsatzzeit ange- 
paBt sein, d. h. der Koks muB in derselben Zeit ver- 

brannt sein, in der die Keduktion der Erze, die Koh- 
lung und die Schmelzung des Eisens und der Schlacke 
sowie die Reduktion von Silizium, Phosphor, Mangan 

usw. yollendet sind. Je kleiner die Stiicke sind, um 
so groBer ist die Gesamtoberflache bei gleichem 
Koksgewicht, um so schneller und besser erfolgt die 
Verbrennung. HeiBer Wind befordert die Ver- 
brennung von Koks ungemein. Damit man sicher ist, 
daB in der zur Yerfiigung stehenden Durchsatzzeit 

auch aller Koks verbrannt ist, muB dieser eine ent- 
sprechende Verbrennungsoberflache haben. Da diese 

von der GroBe der Koksstiicke abhangig ist, sollte man 
eigentlich fiir jede Durchsatzzeit auch eine besondere 
StiickgroBe des Kokses wahlen. Beim Yerbrennen 

yermindert sich der Durchmesser der Koksstiicke 
entsprechend dem Abbrand. Sehr kleine Koksstiicke 
bieten eine zu groBe Yerbrennungsoberflache und 
diese wiederum eine zu friihzeitige Verbrennung, so 

daB diese kleinen Stiicke nutzlos yerbrennen, weil 
sie dort Warme erzeugen, wo sie nicht gebraucht wird. 
Daher ist zu kleiner Kleinkoks im Hochofen fortzu- 
lassen; 25/40 mm diirfte die zulassig kleinste Stiick

groBe sein.
Bei einem derartigen Arbeitsverfahren wird nicht 

nur der Auswurf an Gichtstaub, weil der ganze Ofen- 
ąuerschnitt mitarbeitet, und wegen der GleichmaBig- 
keit, mit der derselbe geschieht, am niedrigsten aus- 
fallen, sondern es werden auch die aufsteigenden Gase 

sowohl fiir die Yorwarmung der Beschickung ais 
auch bei den Reduktionsvorgangen der Erze derartig 

giinstig einwirken kónnen, daB in Gemeinschaft mit 
der yollkommenen Ausnutzung der in den Cowpern 
zu erreichenden hochsten Windtemperaturen die 

„gleichbleibende Windmenge“ nur von allervorteil- 
haftestem EinfluB auf die GleichmaBigkeit des Ofen- 

ganges und somit auch fiir einen niedrigen Koks- 

yerbrauch wird sein konnen. Daher ist es wohl ver- 
standlich, wenn die amerikanischen Hochofner 

neuerdings sich anstrengen6), dem Hochofen eine 

stets gleichbleibende Windmenge zuzufiihren, und 

es ware wiinschenswert, wenn bei uns durch eine noch 

zweckentsprechendere Profilierung der Hochofen ais 

in Amerika das gleiche Bemiihen zu einem noch 

gróBeren Erfolg fiihren wiirde.
Welchen EinfluB eine gute Auflockerung der 

Beschickung auf die GleichmaBigkeit der Windan- 

nahme ausiibt, sieht man schon aus dem storrischen 

Verhalten des Ofens nach kurzeń Stillstanden, z. B.

6) D. R. P. Nr. 401 481.
6) Vgl. St. u. E. 45 (1925) S. 1887/8.

nach dem Abstich. Wahrend des Blasens und flotten 
Niedergehens der Beschickung befindet sich dieser 

in einem aufgelockerten Zustande. Nach oder schon 
beim Abstellen des Windes sackt die Beschickung in 
sich zusammen, und die freien Raume zwischen den 

Beschickungsteilen verkleinern sich hierdurch. Wird 
daher nach Stillstanden oder auch schon nach dem 

Abstich mit der gleiehen Windmenge und mit der 
gleich hohen Windtemperatur wie vor dem Abstich 
bzw. vor dem Stillstand weitergeblasen, dann muB die 

Windpressung steigen, weil der freie Durchgangs- 
ąuerschnitt fiir den aufsteigenden Gasstrom durch 
das Einsacken der Beschickung beim Stillsetzen des 

Ofens kleiner geworden ist.
Da nun hohere Windpressung dieselbe Wirkung 

ausiibt wie heiBerer Wind, so yerlegt sich durch das 
Ansteigen der Windpressung und das Weiterblasen 

mit ebenso heiBem Wind wie vor dem Stillstande 
sowohl die Verbrennungszone ais auch die Erwei- 
chungszone mehr nach unten, was aber bei einem Ofen 
mit noch ausgesprochener Rast nach einiger Zeit 
zum Hangen fiihren muB. Daher ist es ganz richtig, 
bei Oefen, die noch eine Rast aufweisen, nach dem 
Abstich bzw. nach Stillstanden sowohl mit der Wind
menge ais auch mit der Hohe der Windtemperatur 
eine Zeitlang etwas herunter zu gehen, und zwar 
jedenfalls so lange, bis die Beschickung die durch das 
Stillsetzen verlorengegangene gute Auflockerung 
durch langeres Blasen, wie sie yor dem Abstellen des 
Windes vorhanden gewesen ist, wieder erreicht hat. 
Der Hauptyorteil des rastlosen Ofens nach dem 
Vorschlage des Verfassers ist also der, daB hierbei 
eine Gefahr fiir das Hangen, ob mit kalterem oder mit 
heiBerem Windę weitergeblasen wird, nicht mehr 

besteht, weil erstens die Rast fehlt und zweitens durch 
das Profil eine Auflockerung bis unter die Wind- 
formen sichergestellt ist, die bei einem zylindrischen 
Gestell aber fehlt.

Gasyerteilung und Reduktionszeiten.

AuBer der Zufiihrung einer moglichst gleich- 

bleibenden Windmenge laBt sich die Wirtschaftlich
keit des Hochofenbetriebes noch dadurch steigern, daB 
die Grob- und Feinerze nicht mehr in Mischung, 
sondern getrennt yoneinander verhiittet werden, 

weil die Gasyerteilung im Ofen gleichmaBiger ist, 
wenn die Beschickung eine moglichst gleiche Stiick

groBe hat. AuBerdem erleichtert diese sehr die Bei- 
behaltung einer gleichbleibenden Windmenge.

Bei moglichst gleicher Erzkornung sind auch die 
Reduktionszeiten fiir die Erze nicht mehr so grund- 

yerschieden yoneinander, wie wenn Grob- und 

Feinerze miteinander yermischt zur Yerhiittung 
gelangen, was aber eine hohere Erzeugung bei nied- 

rigerem Koksverbrauch zur Folgę haben muB. DaB 

durch eine richtige Verteilung der Beschickung, z. B. 

mit dem Dreslerschen Yerteiler, der Gang des Ofens 
im giinstigen Sinne sich beeinflussen laBt, kann nicht 

yerkannt werden. Eine richtige Verteilung der Be
schickung wird aber auf ihr Niedergehen im Hochofen 

nur insoweit einen EinfluB ausiiben konnen, ais 

infolge des Ofenprofils ein gleichmaBiges Sinken der
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Besehickung im ganzen Ofenąuerschnitt iiberhaupt 
moglich ist. Bei einem schlecht profilierten Ofen, 

bei dem vielleicht durch das Aufsitzen auf der Rast 
1/ł oder y 3 der Beschickung am Rande des Ofens un- 
beweglich bleibt, kann daher von einem EinfluBausiiben 

durch richtige Verteilung auf diesen Teil der Be

schickung auch keine Rede sein.
Schon hieraus geht hervor, daB die erste Bedingung 

fiir ein gleichmaBiges Niedergehen der Beschickung 

die Wahl eines Ofenprofils ist, das diese Bedingung 
zu erfiillen verspricht. Erst wenn diese Moglichkeit 
gegeben ist, wird sich auch die volle Wirkung einer 
richtigen Yerteilung auf den Niedergang der Gichten 
fiihlbar machen, und ich kann mir recht gut denken, 
daB bei einem richtig profilierten Ofen eine zweck- 
maBige und richtige Yerteilung der Beschickung 
einen groBen EinfluB auf den Gang des Ofens ausiiben 
kann. Fiir eine volle Wirkung des Dreslerschen Ver- 

teilers ist also ein richtiges Ofenprofil eine „conditio 
sine qua non“.

WennauchSpannbauerin seinem Aufsatz7) sagt, 

daB auf eine weitere Lockerung der Beschickung 
wahrend des Niederganges im Schacht kaum mehr 
gerechnet werden kann, so ist dies doch nur zu- 
treffend bei einem Ofen mit noch ausgesprochener 
Rast und mit einem zylindrischen Gestell. Durch die 
nach unten sich yerengende Rast kommt die Be
schickung dichter aneinander gelagert ins Gestell, wah
rend bei meinem Profilvorschlag, bei dem die konische 
Erweiterung nach unten bis zum Bodenstein reicht, 
die Beschickung sich bis dahin auch auflockern kann.

Kritische Bewertung deutscher und ameri- 
kanischer Betriebsergebnisse.

In einem Aufsat/.8) von Sipl.^ng. E. Zim me r- 
mann, Hamborn, iiber die kritische Bewertung der 
Betriebsergebnisse nordamerikanischer Hochofen 
unter besonderer Beriicksichtigung des erreichten 

Koksverbrauchs sollte der Beweis dafiir erbracht 
werden, daB die unbestreitbaren Erfolge, die die 
Amerikaner uns gegeniiber im Hochofenbetriebe zu 
yerzeichnen haben, nicht allein durch die Betriebs- 
weise, sondern noch mehr durch die auBerordentlich 
giinstige Zusammensetzung der Rohstoffe bedingt 
seien. Diese Beweisfiihrung von Zimmermann halte 
ich fiir eine wenig gegliickte, denn bei einem derartigen 
Vergleich diirfen die Vorteile, die uns die deutschen 
Rohstoffe gewahren, auch nicht auBer acht gelassen 
werden. Es sei nur erinnert an die vorziiglichen 
Eigenschaften und Beschaffenheit unseres Ruhr-

’ ) St. u. E. 46 (1926) S. 10.
*) St. u. E. 46 (1926) S. 833/9.

kokses und auf die auBerst giinstige chemische Zu
sammensetzung unserer Siegerlander Roh- und Rost- 

spate fiir die Erzeugung von Spiegeleisen. Im Gegen

satz zu Zimmermann stehe ich auf dem Standpunkt, 
daB die Amerikaner deshalb bessere Betriebsergeb
nisse haben, weil sie sich die erdenklichste Miihe geben, 

alle Bedingungen zu erfiillen, die einen gleichmaBigen 
Hochofengang herbeifiihren konnen und miissen. 

Hierzu zahle ich in erster Linie die Wahl eines richti
gen und zweckmaBigen Ofenprofils, die Verhuttung 
zerkleinerter und klassierter Erze, Verwendung klein- 
stiickigeren Kokses, Beibehaltung einer moglichst 
gleichbleibenden Windmenge, richtige Verteilung der 
Beschickung an der Gicht des Ofens, Einhaltung 

einer moglichst kurzeń Durchsatzzeit bei moglichst 
niedriger spezifischer Koksvergasung je m2 Gestell

flache in 24 st. Es sind dies alles Mittel, um Koks zu 
sparen, weil sie der Ausnutzung hoher Windtempe- 
raturen nicht im Wege stehen. Unter anderem halte 
ich in dem Aufsatz von Zimmermann es fiir ganz 
verfehlt, aus der auf S. 839 beschriebenen hoheren 
spezifischen Koksvergasung des kleinen rheinischen 
Hochofens bei 2,25 m Gestelldurchmesser mit 23,5 t 
Koks fiir 1 m2 Gestelląuerschnitt und 24 st, gegeniiber 
nur 19 t fiir 1 m2 Gestellflache in 24 st, bei dem 
amerikanischen Hochofen mit 6,3 m Gestelldurch
messer eine Ueberlegenheit des deutschen Hochofens 
abzuleiten. Der Fali liegt doch gerade umgekehrt, 
denn den giinstigsten Koksverbrauch hat doch der 
amerikanische Hochofen mit nur 844 kg f. d. t Roh

eisen, wahrend der deutsche doch einen solchen von 
1160 kg aufzuweisen hat. Der Zweck der Uebung ist 

doch der, nicht moglichst viel Koks unnotig im Hoch
ofen zu vergasen, sondern moglichst wenig und mit 
dem wenigen Koks moglichst viel Roheisen zu er- 
zeugen. Daher vertrete ich auch schon lange den 
Grundsatz: „Um die spezifische Koksvergasung 

(Koksverbrauch in t je m2 Gestellflache in 24 st) 
moglichst niedrig zu halten, muB das Gestell der 
weiteste Teil des Ofens sein, und je niedriger die 
spezifische Koksvergasung ist, um so niedriger fallt 

auch der Verbrauch an Koks fiir die erzeugte Tonne 
Roheisen aus.“ Eine Beweisfiihrung hierfiir muB ich 

mir wegen der Knappheit des mir zur Verfiigung 
stehenden Raumes fiir spater vorbehalten. Wie bereits 
vorher gesagt, bin ich nicht der Meinung, daB die 
besseren Ergebnisse der amerikanischen Hochofen in 

der Hauptsache nur die Folgę einer giinstigeren Roh- 
stoffgrundlage sind, denn auBer den bereits friiher 
erwiihnten, von den amerikanischen Hiittenleuten 

befolgten Anpassungen kommen auch noch andere 

Faktoren mit in Betracht.

Aus der Geschichte der Transformatorenbleche1).

Vonf Direktor 1I.'A. K#l'ei n in Benrath am Rhein.

(Yerfolgung der_Vorschlaje von Professor E. Gumlich und U. Kamps. Yorlaufer in  England. 
Praktische Einfuhrung m d  Entwicklung.)

D
ie [ersten Jahre des zwanzigsten 'Jahrhuriderts 

brachten fiir die Elektrizitats-Industrie in be- 
zug auf Yerwendung von Blechen in Transformatoren 

eine so bahnbrechende Erfindung, daB es sich ver- 

lohnt, einige Bausteine aus der geschichtlichen Ent

wicklung festzuhalten. lin Marz 1902 sandte Pro
fessor E. Gumlich von der Physikalisch-Technischen 

RMchsaustalt H^rrn Capito von Capito & Klein

1) Auszug aus der zum fiinfzigjahrigen Bestehen von der 
FirmaJCapito & Klein soeben herausgegebenen Festschrift_
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eine Abhandlung iiber die magnetischen Eigen
schaften von Legierungen des Eisens mit Aluminium 

und Silizium. Herr Capito antwortete darauf wiefolgt: 

Sehr geehrter Herr !

Die mir freundlichst gesandte Abhandlung habe 
ich mit sehr gro Bem Interesse gelesen und danke Ihnen 
bestens fiir die Zusendung derselben. Die darin mit- 
geteilten Resultate iiber Legierungen mit Aluminium 
und Silizium durften geeignet sein, nach dieser Rich- 
tung noch eine groBe Rolle zu spielen, und werden wir 
gleich Schritte tun, um auch unserseits in bezug auf 
Verbesserung der magnetischen Eigenschaften der bei 
der Elektrizitat verwendeten Materialien beizutragen 
Wir haben Versuche m it anderen Legierungen ge
macht, die aber wesentlich giinstigere Resultate nicht 
ergeben haben, namentlich nicht in bezug auf das 

Altern des Eisens; wirhaben gefunden, daB magnetisch 
sehr gunstige Legierungen sehr rasch altern, so daB 
diese beiden Eigenschaften in gewissem Zusammen- 
hang zu stehen scheinen; es wiirde daher sehr wichtig 
sein zu erfahren, ob die von Ihnen angegebenen Le
gierungen sich ahnlich verhalten.

Es wurde mir hochst interessant sein, daruber 
irgend etwas zu erfahren.

Mit vorziiglicher Hochachtung 
Paul Capito.

Fiir Deutschland darf also der Monat Marz 1902 

ais der Geburtsmonat der legierten Bleche bezeich- 
net werden. Bereits im Jahre 1900 wurden in der 
Scientific Transactions of the Royal Dublin Society 

Untersuchungen veróffentlicht, die Professor 
Barrat und Mr. Brown mit Legierungen von Eisen 
und yerschiedenen Metallen, die von Mr. Hadfield 
hergestellt waren, vorgenommen hatten. Diesen 
folgten Erganzungen, die in dem Journal of the 
Institution of Electrical Engineers im April 1902 

veróffentlicht wurden. Eine praktische Folgę hatten 

diese Mitteilungen, die lediglich theoretischer 
Natur waren, zunachst in England nicht, wenigstens 
ist daruber nichts bekannt geworden. Erst durch 

die oben erwahnte Anregung durch Herrn Professor 
Gumlich wurden diese Untersuchungen in der Praxis 
verfolgt.

Capito & Klein traten an verschiedene Stahlwerke 
heran, um ein geeignetes Materiał zu erhalten. Die 

damaligen hohen Kosten des Aluminiums schienen 
eine Verwendung von Aluminium-Legierungen im 
groBen auszuschlieBen, und man entschloB sich zu

nachst, Versuche mit Silizium-Legierungenzumachen. 
Die Stahlwerke lehnten indessen jede Lieferung der 

angefragten Stahlsorte mit der Begriindung ab, daB 
sich FluBstahl mit einem hóheren Gehalt von Silizium 

nicht herstellen lasse, wobei sich ein Stahlwerk auf 

die Erfahrungen bezog, die auf der staatlichen Ge- 
schoBfabrik in Siegburg gemacht worden seien. So 
blieb die Angelegenheit zunachst ruhen.

Auf Grund einer Berechnung, die Herr Hans 

Kamps, ein fruherer Angestellter der Firma, fiu 

ransformatoren aufstellte, die mit einem Eisen- 
blech gebaut wurden, das die Halfte der bis

herigen Verluste haben wiirde, gingen Capito & Klein 

an weitere Versuche heran, und zwar mit einem im 

gel hergestellten Stahl. Dieser Stahl lieB 
sich zwar walzen, hatte aber ein so geringes Aus- 

ringen, daB bei einem Stahlpreis von 0,95 M 

jo kg der Herstellungspreis der [Bleche ungewohn- 
lich hoch wurde.

XXXI.46

Nachdem Versuche der Firma, in England geeig- 

neten Stahl zu bekommen, gescheitert waren, 
setzten sich Capito & Klein mit der Firma Fried. 
Krupp, Aktiengesellschaft, Essen, in Verbindung, und 

es wurden nunmehr umfangreiche Versuche ange- 
stellt. Im Dezember 1904 wurde im Siemens-Martin- 
Ofen ein Stahl mit folgender Zusammensetzung 
hergestellt:

C Si Mn P S Cu
% % % % % %

0,08 3,45 0,38 0,031 0,010 0,06

Die durch die bisherigen Versuche gesammelten Er

fahrungen iiber die Walzung derartigen Stahles 
lieBen nach dieser Richtung keine groBen Schwierig- 
keiten mehr entstehen, so daB groBere Mengen her
gestellt werden konnten, und da auch die magne

tischen Eigenschaften die beabsichtigten giinstigen 
Ergebnisse erreichten, so war damit ein Rohstoff 
gefunden, der fiir die beiden nachsten Jahre 

maBgebend blieb. Es wurde nun versucht, die aus 
diesem Stahl hergestellten Bleche unter der Be- 
zeichnung „legierte Bleche11, die in der Folgę dafur 
allgemein angenommen worden ist, auf den Markt 

zu bringen. Das diesbeziigliche Empfehlungs- 
schreiben hatte folgenden Wortlaut:

Benrath, im Februar 1905.

Hierdurch erlauben wir uns, Ihre Aufmerksam- 
keit auf den durch Herstellung verbesserter Bleche, 
che wir unter dem Namen „legierte Bleche11 in den 
Handel bringen, erzielten Fortschritt im Bau von 
Transformatoren zu lenken.

Diese Bleche haben bei der Starkę von 0,3 mm 
bei 50 Perioden und 10 000 Induktionen eine Verlust-

V°n ̂  1»8 Watt, einen spezifischen elektrischen
Widerstand von etwa 0,5 Ohm gegen 4 W att und
0,13 Ohm bei gewóhnlichen Blechen; dabei besitzen 
sie ferner die gute Eigenschaft, daB sie nicht altern. 
Legt man obige Zahlen zugrunde und berechnet fiir 
Transformatoren verschiedener Leistung die jahrlichen 
Ersparnisse von Kosten der Leerlaufarbeit, so ergibt 
sich unter der Annahme, daB der Transformator 
wahrend des ganzen Jahres in Betrieb ist, und daB 
der Selbstkostenpreis fiir das Elektrizitatswerk zu 
10 Pf. fiir die kW-Stunde anzunehmen ist, folgende 
jahrliehe Ersparnis:

Leistung des Transformators jahrliehe Ersparnis 

5 kW  69 M

15 ” H3 „
30 ,» 194 „
50 „  312 „

Bei noch hoheren Gestehungskosten werden die Ver- 
haltnisse selbstverstandlich noch giinstiger.

Diese Gewinne erscheinen uns so wesentlich, daB 
es nicht nur bei Neuanlagen von Transformatoren 
angezeigt sein diirfte, nur noch solche m it legierten 
Blechen zu yerwenden, sondern daB es auch lohnen 
wird, altere Anlagen gegen solche m it geringeren 
Verlusteń auszutauschen, da die Mehrkosten der 
Bleche schon in einem Jahre durch die Ersparnisse 
an elektrischer Energie aufgewogen werden.

Hochachtend 
Capito & Klein.

Alle Elektrizitatswerke verhielten sich merkwiir- 
digerweise anfangs den legierten Blechen gegeniiber 
sehr zuriickhaltend.

Ein fiihrendes Werk schrieb:

„Die von Ihnen angefuhrte Rschnung ist zwar 
richtig, aber sie vergiBt. daB man auch mit gewohn- 

lichem Blech zu gleichen Resultaten kommt, wenn

134
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man eben viel mehr Eisen in den Transformator

hineinpacbt.“
Den ersten praktischen Erfolg hatte die hirma 

Heinrich Geist in Koln, der eine Anzahl Transfor- 
matoren wegen zu hoher Yerluste nicht abgenommen 

wurde, die dann aber nachtraglich durch Verwendung 
^on legierten Blechen die gestellten Bedingungen 

erfullten. Im Sommer 1905 begann die AEG. m 
groBerem Umfang mit der Verwendung von legierten 

Blechen und sicherte sich den gróBten Teil der Er

zeugung von Capito & Klein.
1906 nahm die Bismarckhiitte die Herstellung der 

legierten Bleche auf, dann folgten die Friedenshutte 
und andere Walzwerke, so daB im Jahre 1912 Er
zeugung und Verbrauch auf mehr ais 8000 t 

gestiegen waren.

Umschau.

Deckschichten fur Stahljbei der Einsatzhartung.

Sollen bei der Einsatzhartung des Stahles emzelne 
Stellen vor der Kohlung geschiitzt werden, so versieht 
man sie m it einer Deckschicht, die gewóhnlich aus Lehm, 
Ton oder Asbest hergestellt wird. Diese Stoffe geben 
jedoch oft nur ungeniigenden Schutz und_neigen zur 
RiBbildung und zum Abspringen von den Stahlflachen. 
Da aber anderseits eine sichere Abdeckung der zu 
schiitzenden Stellen oft von erheblicher Bedeutung ist, 
so diirfte die Yerbesserung bzw. der Ersatz der genannten 
Stoffe durch zweckmaBigere anzustreben sein.

J . S. Y an ic k  und H. K. H erschm ann1) fiihrten 
dahingehende Versuche aus. Sie beschaftigten sich in 
erster Linie m it elektrolytisch aufgebrachten Schutz- 
iiberziigen von Kupfer, die weitgehenden praktischen 
Anspriichen geniigen sollen. Sie bieten aber immerhin 
nur zeitlich begrenzten Schutz, da sie von den kohlenden 
Gasen langsam durchdrungen werden. Auch setzt ihre 
Anwendung sorgfaltiges Abschleifen und Reinigen sowie 
die Einhaltung bestimmter Badspannung und -konzen- 
tration voraus; weitere Schwierigkeiten ergeben sich 
bei sehr groflen Werkstucken, so daB die praktische 
Anwendungsmdglichkeit dieses Verfahrens aus tech
nischen und wirtschaftlichen Griinden recht eingeschrankt 

wird. Ais bester m inera lische r Schutziiberzug wird 
in der Arbeit eine Glasurmischung aus 36 Teilen Sand,
19 Teilen Borax, 3,5 Teilen Natronsalpeter und 4,5 Teilen 
Mennige angesprochen, die fein gemahlen und dann 
noch mit 37,5 Teilen Ton vermischt werden. Dieses 
Gemenge soli imstande sein, die Kohlenstoffaufnahme 
der damit bedeckten Flachen bis auf Spuren zu ver- 

hindem.
Weitere Versuche auf dem Gebiet erschienen zweck- 

maBig, da das von Yanick und Herschmann ais bestes 
befundene Deckmittel infolge seines Gehaltes an Borax, 
Salpeter und Mennige erheblich teurer ist ais die 
alten eingangs genannten Mittel und sich nach unseren

Zahlentafel 1. Z u sam m e nse tzu ng  der ais D eck  
s ch ic h te n  g ep r iifte n  M ischungen .

M
is

c
h
u
n
g

Sand

g

Ton

g

Borax

g

<D o 03 O) CA J3

'3)
g

Natron
salpeter

g

Blei-
oxyd

g

a 36 37,5 19 — 3,5 4

b 41 43 10 — 2 2

c — 100 — 100 — —

d 33,3
fein

66,7 — 70

e 33,3
grob

66,7

"

17

i) Trans. Am. Soc. Steel Treat. 4 (1923) S. 305

St. u. E. 44 (1924) S. 288.

46. Jahrg. JSlr. 31.

Im Verlaufe der Zeit ist die Verlustziffer der le

gierten Bleche durch geringfugige Aenderungen in 

der Analyse des Rohstoffes und durch Yerbesse
rung des Herstellungsverfahrens so weit herunterge- 

driickt worden, daB Bleche mit 1,3 Wattverlust 

einwandfrei hergestellt werden konnen.
Professor Gumlich schreibt in einem Aufsatz 

in der Zeitschrift fiir technische Physik, 6. Jahrgang, 

Nr. 12 (1925): „Durch statistische Schatzung hat 
kurzlich M. Jacob, V.-D.-I.-Nachrichten 17. XII,1924, 

ermittelt, daB durch Einfiihrung des legierten 
Bleches die Technik in Deutschland jahrlich rd. 
50 Millionen Goldmark erspart, also etwa das Dop- 
pelte von dem, was die Physikalisch-Technische 
Reichsanstalt in den 38 Jahren ihres Bestehens 

Deutschland bisher gekostet hat.“

Feststellungen doch nicht so gut verhielt, wie nach den 
Mitteilungen der genannten Yerfasser zu erwarten ge- 
wesen ware. Bei den nachstehend mitgeteilten Versuchen 
wurde das Mittel von Vanick und Herschmann in seiner 
urspriinglichen Zusammensetzung abgeandert, ferner 
Mischungen von Ton bzw. Ton und Sand m it Wasserglas 
gepruft. Zahlentafel 1 gibt die Zusammensetzung der 

gepriiften Deckschichten.
Mischung a hat die von Yanick und Herschmann an- 

gegebene Zusammensetzung, Mischung b stellt eine etwas 
billigere Abanderung dar. Mischungen c, d und e unter- 
scheiden sich durch den Quarz- und Wasserglasgehalt.

In  Vorversuchen wurde zunachst das Verhalten der 
Schutzmassen ohne Gegenwart von Einsatzmitteln ver- 

glichen, und zwar wurde gepruft:

1. das auBere Verhalten beim Trocknen,
2. das auBere Yerhalten beim Gliihen,
3. die Festigkeit bei der Erhitzung,
4. die Festigkeit nach dem Erkalten,
5. das Haften auf der Stahlunterlage,
6. das etwaige Einfressen in den Stahl,
7. die Volumenbestandigkeit, die wichtig ist hinsichthch 

des Einhaltens der zu schiitzenden Zone.

Fiir diese Priifung wurden Stahlstiicke 10 X  12 X 

80 mm m it polierter Oberflache auf einem Teil ihrer 
Lange mit 1 cm dicken Schutzschichten iiberzogen, nach 
dem Trocknen im Platinwiderstandsofen langsam auf 

1000° erhitzt und 1 st bei 1000° gehalten.
Die Mischung a trocknete ohne Risse, schmiegte sich, 

bei der Erhitzung weich werdend, sehr fest an, ohne sich 
in den Stahl einzufressen, und haftete nach dem Erkalten 
sehr hart und fest auf dem Stahl. Beim Gliihen blahte 
sie sich jedoch stark auf und gab bei hoher Temperatur 
einen groBen Teil der Borsaure ab, die sich im Ofen 
niederschlug. Auch dehnte sich die Schicht zunachst uber 
den zu schiitzenden Raum hinweg aus, und zog sich dann 
weit innerhalb desselben zuriick, sie war also nicht ge- 

niigend raumbestandig.
In  Mischung b waren der hohe Boraxgehalt und die 

eine vielleicht zu gro Be Schmelzfliissigkeit herbeifiihrenden 
Zusatze an Bleioxyd und Salpeter yermindert. Sie 

trocknete ohne Risse, blahte sich nur sehr wenig auf und 
hielt die Borsaure beim Gliihen fest. Die Festigkeit 
wahrend des Erhitzens und nach dem Erkalten war gu , 
sie haftete auf der Stahloberflache, ohne sich einzufressen. 
Der Raum wurde ganz ausgezeichnet eingehalten, sogar 

die Kanten waren noch soharf ausgepragt. Die Mischung, 
die billiger ist ais a, zeigte demnach insgesamt recht gute 

Eigenschaften.
Wurde der Boraxgehalt jedoch noch weiter ver- 

mindert, so bekam die Masse beim Trocknen Spriinge, 

sie hielt zwar beim Gliihen gut die Form ein, war auc 

wahrend des Erhitzens ziemlich fest, sie wurde aber 

beim Erkalten brockelig und saB dann nur noch lose au 

der Unterlage. Sie war demnach aus Mangel an r u 

mitteln nicht zahe genug. Bei Mischung b diirfte demnac 
die niederste Grenze des FluBmittelzusatzes yorlicgen.
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Mischung c, bestehend nur aus Ton und unver- 
diinntem Wasserglas (technisch), blahte sich schon beim 

Trocknen, den bestrichenen Raum weit uberschreitend 
stark auf und war dann sehr poroś. Die Festigkeit war 
recht gering, die Masse sehr sprode; auBerdem hatte sie 
sich in die Oberflache des Stahles eingefressen. Derartig 
hohe Gehalte an Wasserglas ais Bindemittel kommen 
demnach nicht in Betracht.

In Mischung d ist die Halfte des Tones durch fein- 
komigen Quarz ersetzt und die Wasserglasmenge ver- 
mindert. Die Masse trocknete ohne Risse, behielt beim 
Gliihen annahernd die Form und saB beim Erhitzen und 
nach dem Erkalten gut auf der Unterlage. Sie zeigte aber 
den Nachteil, daB sie sich in die Stahloberflache einge
fressen hatte.

Bei Mischung e war zur Vermeidung von Auf- 
blahungen und Poren der Wasserglasgehalt besonders 
niedrig angesetzt. Die notwendige Bindung erfolgte 
durch Wasser. Beim Trocknen wurde die Form gut ein- 
gehalten, Spriinge traten in der ziemlich fest werdenden 
Masse auch beim Gluhen nicht auf. Nach dem Erkalten 
war die Masse leicht zu entfernen, ohne allzu locker zu 
sitzen. Einfressungen in den Stahl wurden nicht beob- 
achtet. Diese billige Mischung e zeigte also gute Eigen
schaften, wie sie dort geniigen durften, wo keine allzu 
groBe Festigkeit verlangt wird. Eine noch weitere Herab- 
setzung des Bindemittelgehaltes erwies sich jedoch ais 
unzweckmaflig.

Nach dieser vorlaufigen Klarung erfolgte eine Prii- 
fung des Schutzes gegen Kohlenstoffaufnahme durch 
Einsatzhartungsversuche.

Ais Einsatzmittel wurde ein normales Hartepulver, 
bestehend aus Kohle und Bariumkarbonat, verwendet. 
Stucke von FluBstahlblechen wurden auf einem Teil 
ihrer Oberflache m it einer 1 cm dicken Schicht der zu 
prufenden Masse iiberzogen und in Hartepulver einge- 
bettet bei 1000° 2 st gegliiht. Die Proben erkalteten im 
Ofen. Die Analyse der unbehandelten Bleche war:

C Si Mn P S G

% % % % %
0,07 — 0,34 0,04 0,06

Das Aussehen der Deckschichten nach dem Einsatz zeigte 
nachstehende Uebersicht:

Mischung: Aussehen:

a Kanten nicht beibehalten, sehr groBporig,
yiel Borsaure abdestilliert, sehr geschwun- 
den, sitzt sehr fest. 

b Kanten gut beibehalten, wenig Poren, sitzt
sehr fest, gleichmaBig iiberglast, sehr fest. 

c sehr aufgeblaht und groBporig, nicht
volumenbestandig, eingefressen. 

d volumenbestandig, gut sitzend, keine Spriinge.
e Kanten scharf, ohne Spriinge, festsitzend,

keine Aufblahung, Festigkeit gut.

Die metallographische Untersuchung der Proben 
lieB erkennen, daB der Kohlenstoff in der ungeschiitzten 
Zone bis zu einer Tiefe von 1,4 mm eingedrungen war. 
Die angewendeten Mittel hatten durchweg auf die von 
ihnen bedeckten Teile der Oberflache eine geniigende 
Schutzwirkung gegen das Eindringen des Kohlenstoffs 

ausgeiibt; durch chemische Priifung wurde der Kohlenstoff- 
gehalt der geschiitzten Zone bei den Proben m it Mischung
b, c, d und e zu 0,1, bei der Probe mit Mischung a zu 0,15 %  
ermittelt. Eine — allerdings geringfiigige — Kohlenstoff
aufnahme hat demnach trotz der Schutzschicht in allen 

Fallen stattgefunden, es ist eben m it den Massen eine vol-

lige Gasundurchlassigkeit nicht zu erzielen. Unterschied- 
lich war aber bei den verschiedenen Mitteln die Breite der 
Uebergangsschicht zwischen dem gekohlten und dem 
nicht gekohlten Teil der Oberflache, die naturgemaB mit 
der Yolumenbestandigkeit zusammenhangt. Zahlentafel 2 
gibt den Befund der Gefiigeuntersuchung nach dieser 
Richtung wieder. Daraus geht auch das gute Verhalten 
der Mischung b und das befriedigende der Mischung e 
herror.

$r.«^ng. E. H. S chu lz  und Dr. phil. F. H a r tm a n n .

Die Aufbereitung der Trummer-, Bohn- und Oolitherze.

Die bisherigen Versuche zur Aufbereitung der Trum
mer-, Bohn- und Oolitherze haben stets zu der Notwendig- 
keit gefiihrt, das die Eisenerzknollen zusammenhaltende 
Bindemittel im Wasser vóllig zu Schlamm aufzulósen. 
Alle Versuche der ublichen Aufbereitung durch Zerkleinern, 
Klassieren und Setzen haben yersagt, teils weil das meist 
tonige Bindemittel klebrige Massen bildet, teils weil die 
Erzkorner mehr ais das Bindemittel zertriimmert werden 
und groBe Massen reicher, nicht verwertbarer Schlamme 
entstehen. Uebereinstimmend geht die Ansicht aller 
Forscher, die sich m it der Yerarbeitung solcher Eisen- 
erze in Deutschland befaBt haben, dahin, daB die zu 
lósende Frage der Anreicherung solcher Erze in  der rich- 
tigen AufschlieBung liege, wobei eine Zerlegung auf den 
Grenzflachen von Erz- und Bindemittel nótig sei, ohne 
daB die Erzkorner zertriimmert und das ganze Bindemittel 
zu Schlamm aufgelóst wiirde. Diese Frage will das Spalt- 
verfahren Spacke ler-G linz1) lósen. Es sucht dieses 
Ziel durch eine Entfemung der im  Erz enthaltenen Luft 
und gleichzeitiges Eindringen von Wasser in  die leeren 
Poren zu erreichen. Versuche haben ergeben, daB die 
Mehrzahl der deutschen Trummer- usw. Erze zu Grus 
zerfallt oder wenigstens von Wasser vollig durchtrankt 
und fiir eine schonende Zerkleinerung geeignet gemacht 
wird, wenn die Erze in geschlossenem GefaB unter Wasser 
liegen und iiber diesem Wasser ein Vakuum erzeugt wird. 
Nimmt man einen solchen Yersuch unter einer Glasglocke 
vor, so kann man die Luftblasen im Wasser in groBen 
Massen aufsteigen sehen; nach Beendigung dieser dem 
Kochen ahnlichen Erscheinung ist die Durchtrankung 
vollendet, und das Erz kann in  der gewiinschten Weise 
durch Schleudermuhlen oder dergleichen schonend, d. h. 
ohne Zertriimmerung der Erzknollen, zerkleinert werden. 
Vorher feste Erze lassen sich zwischen den Fingern zer- 
driicken. Die Weiterverarbeitung des so aufgeschlossenen 
Erzes erfolgt durch Setzverfahren oder Magnetscheidung 
wie bei jeder anderen Aufbereitung. Eine Versuchsanlage 
mit einem etwa 2 t  Erz fassenden TrankgefaB ist auf der 
Grube Fortuna der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- 
A.-G. bei Goslar aufge&tellt, wo die Anwendbarkeit des 
Verfahrens fiir die Salzgitterer Erze erwiesen ist. Die 
Durchfuhrung groBerer Yersuche ist bisher an der Not- 
wendigkeit des Umbaues der yorhandenen Aufbereitung 
fiir die Weiterverarbeitung der aufgeschlossenen Erze 
gescheitert. Laboratoriumsversuche, die ais AbschluB 
einer groBen Reihe von Yorversuchen im  Aufbereitungs- 
laboratorium zu Clausthal m it einem Salzgitterer Erz von
32,5 °/0 Fe durchgefiihrt sind, hatten nach Behandlung 
im TrankgefaB, Zerkleinerung von Hand, Lauterung, 
Klassierung und Durchgang durch die Setzmaschine im  
ersten Aufbereitungsgang folgendes Ergebnis:

Komklasse

mm

Konzentrat Mittelerzeugnis

Menge 
des Roh- 

erzes

%

Eisen-

gehalt

%

Rlick-

stand

%

Menge 
des Roh- 

erzes

%

Eisen-

gehalt

%

IUick-

stand

%

4
4 - 2
2-1
1-0,4

< 0 ,4

4,81
12,80
23,61
5,52
3,41

44,60
44,95
42,47
40,9
35,8

12,50
11,12

15,98
20,35
23,60

3,27 

\ 17,80

| 8,10

34.7 

34,0

29.8

22,0

23,8

32,2

50,15 42,6 15,4 29,17 33,0 25,8

l ) Gliickauf 61 (1925) S. 1521/8.

Zahlentafel 2. G re n zzone n  zw ischen  geschiitz- 
tem  u n d  u n g e s c h iitz te m  Teil.

Deckschicht G renze der Kohlung
Breite der G-renzschicht 

mm

a maBig scharf 2,5
b sehr scharf 1,2
c unscharf —

d maBig scharf 2,2
e scharf 2,0
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DieseZahlenerreichen fast das, was S chne ide rhohn  

in seinen ausfuhrlichen Arbeiten1) ais Bestwert ermittelt 
hat. Besondere Beachtung bei derBehandlung derlhrummer 
yerdient nach den angestellten Untersuchungen die Frage 
des Feuchtigkeitsgehalts und der Lagerzeit der Erze, da sich, 
wie eingehend dargelegt wird, das Verhalten der einzelnen 
Erze bei langerer Lagerung vóllig verandert. Manche Erze 
werden fest, wahrend andere, besonders die Salzgitterer 
Erze, nach langerer Lagerung zum Zerfall neigen. Den 
Yersuchen von Schneiderhohn, bei denen die Salzgitterer 
Tiefbohrungserze ein anderes Verhalten ais die Tagebau- 
erze ergaben, indem sie leicht im Wasser zerfielen, ist 
daher eine aufbereitungstechnische Bedeutung nicht zu- 
zuerkennen, da die Yersuche mitlangere Zeit aufbewahrten 
Bohrkernen angestellt wurden. Sehr erfolgreich waren auch 
die Versuche nach dem Verfahren Spackeler - Gllnz mit 
bayrischen Doggererzen. Ein Erz von 30,4 %  Ee wurde 
aufgeschlossen und gelautert, worauf 15 %  der Masse mit
9,6 %  Ee-Gehalt ais Ueberlauf im Spitzkasten abgefiihrt 
wurden, wahrend der Best nach Lufttrocknung im Ullrich- 
scheider bel einem elnzigen Durchgang folgendes Ergebnls 

hatte:

Menge

%

Fe

%

Riickstand

%

Erstes Konzentrat . . 
Zweites Konzentrat . 
Zwischenerzeugnis . . 

B e rg e ...........................

67,3
4,4
7,7

20,5

45,10
36,91
18,66
3,0

12,42
30,64
62,02
92,94

z u s a m m e n 99,9 34,0 33,60

Das Zwischenerzeugnls von 18,66 %  Fe muB bei dem 
heutigen Stande der Technik den Bergen zugerechnet 
werden, da die Weiterverarbeitung zu sehwierig Ist. 
Trotzdem bedeuten dlese Zahlen auf das Boherz bezogen 
ein Mengenausbringen von 57 %  und ein Metallausbringen 
von 84,8 %  allein im  ersten Konzentrat. Am Schlusse des 
Aufsatzes werden die bisherigen Versuche zur Erhóhung 
der Magnetislerbarkeit der Brauneisenerze besprochen, 
um eine Magnetscheidung bel groBen Durchsatzlelstungen 
zu erzielen. In  Pegnitz, der elnzigen Aufbereitung, die 
bisher Doggererze verarbeitet hat, diente die eingehende 
Róstung nicht nur zur Erhóhung der Magnetislerbarkeit, 
sondern zugleich auch zur Vorbereitung der vorsichtigen 
AufschlieBung, damit die Trennung auf den Grenzfugen 
zwischen Erzkómem und Bindemittel erfolgte. Die Ueber - 
legenheit des neuen Verfahrens gegenuber dieser durch 
die Betriebseinstellung von Pegnitz ais unwirtschaftlich 
erwiesenen Arbeitsweise wird dargelegt. G. Spackeler.

Ueberwachungseinrichtung zum Schutze jvon Urakehr- 
Walzmotoren.

Bel den Walzmotorenin Walzwerken treten bekanntlich 
oft starkę, vorwiegendstoBweise erfolgende Ueberlastungen 
auf, wodurch die Motoren sowohl mechanisch ais auch 
elektrisch auf das starkste beansprucht werden. Zu geringe 
Temperaturen des Walzgutes, ein Steckenbleiben des 
Walzblockes usw. konnen die Ursache dafiir werden, daB 
sich die Stromaufnahme des Walzmotors stoBweise bedeu- 
tend steigert. W ill man nicht unnótig groBe Motoren ver- 
wenden, was sich aus wirtschaftlichen Griinden verbietet, 
so ist man gezwungen, Einrichtungen zum Schutze gegen 
Ueberlastungen2) vorzusehen, die sich der Eigenart des 
Walzbetriebes genugend anzupassen yermógen. E in ein- 
facher Ueberstromschutz bietet aber, namentlich wenn es 
sich wie beim Umkehrwalzbetrieb vorwiegend um Gleich- 
strommotoren handelt, nicht immer genugend Sicherheit 
fur ausreichende Anpassungsfahigkeit, so daB Beschadi- 
gungen des Kollektors nicht m it Sicherheit zu verhindern 
sind. Der einfache' Ueberstromschutz kann wohl bei einem 
einsetzenden KurzschluB den Motor und die damit in Ver- 
bindung stehendenAnlafi- undRegel vorrichtungen schutzen, 
sich aber den Be triebs bedingungen bei Ueberlastungen nicht

1) Mitt. K.-W.-Inst. Eisenforsch. 5 (1924) S. 101.

2) Siehe auch F. R o h d e : E. T. Z. 46 (1925) S. 217/23.

genugend anpassen. Ueberschreitet die Stromstarke im 
Anker des Walzmotors eine bestimmte GróBe und wird 
auBerdem gleichzeitig die Drehzahl erhóht, so ergeben sich 
Kommutierungsschwierigkeiten, die durch das dabei auf- 

tretende Burstenfeuer zur Beschadigung des Kollektors 
und dam it allmahlich zur Stillegung des Betriebes fuhren. 
Die obere Grenze der Belastbarkeit des Motors ist im Be- 
reich der Feldschwachung angenahert durch das Produkt 
aus Ankerstrom und Drehzahl gegeben, d. h. die zulassige 
Belastung nimmt m it wachsender Drehzahl nach einer 
hyperbolisch verlaufenden Kurve ab. Soli eine Schutz- 
vorrichtung ihre Aufgabe erfiillen, so muB sie sich dieser 
Bedingung anpassen. Sie soli also ansprechen, wenn das 
Produkt aus Drehzahl und Stromstarke einen bestimmten 
Wert uberschreitet, yon dem an die gefahrbringende Er- 

scheinung auftreten kann.
Wahlt man ein elektrodynamisches Relais, so wird 

der vorstehenden Bedingung zwanglos entsprochen. Der 
Hauptstromspule ist dabei ein dem Ankerstrom, der 
Spannungsspule ein der Drehzahl proportionaler Strom 
zuzufiihren. Der Strom im Spannungskreis wird dabei

Abbildung 1. Belaissystem.

zweckmaBigerweise einer kleinen, m it der Welle des Walz
motors gekuppelten, fremderregten Gleichstromdynamo 
entnommen. Bezeichnet J  den Strom in der Stromspule,
i den Strom in der Spannungsspule, so ist das vom Relais 

entwickelte Drehmoment

Md =  J  • i.
Diesem durch die elektrischen Krafte ausgeubten Moment 
wirkt eine auf der Achse der Spannungsspule befestigte 
Torsionsfeder entgegen. Die Gleichgewichtslage wird also 

erreicht, wenn
Md =  J  • i =  konst. 

wird, d. h. das Drehmoment ist gegeben durch das Produkt 
aus Stromstarke und Drehzahl.

Die Anordnung der Strom- und Spannungsspulen 

des nach elektrodynamometrischem Prinzip gebauten 
Relais entspricht der seit langem bekannten, bei Prazisions- 
Leistungsmessern der Fa. Siemens & Halske, A.-G., fiir 
Gleichstrom und Wechselstrom yerwendeten1). Um Be- 
einflussungen durch den remanenten Magnetismus fernzu- 
halten und alle Fehlerquellen nach Mógliohkeit auszu- 
schlieBen, ist von der Verwendung von Eisen zum Aufbau 
des magnetischen Feldes grundsatzlich Abstand genommen 
worden. Abb. 1 zeigt das vollstandige Relaissystem mit 
Kontaktarmen und Kontakten. Da der Ankerstrom bei 

WalzenstraBenmotoren sehr stark wird — Strome bis
20 000 A sind keine Seltenheit —, war es nótig, die Arbeits-

’ ) G. K e in a th : Die Technik der elektrischen MeB- 
gerate, 2., erw. Aufl. (Miinchen und Berlin: R. Oldenbourg 

1922) S. 177. A .R aps : Z. Oesterr. Ing.-V. 55 (1903) S. 103.
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felder des Relais zur Sicherung gegen Fremdfelder durch 
eine Panzerung entsprechend abzuschirmen. Das Relais- 
system ist von einem aus einzelnen Blechen aufgebauten 
Eisenring so umschlossen, daB seine Hauptachse senkrecht 
zur Spulenachse steht. Durch diese Anordnung wird ver-

mieden, daB sieh
in dem das Relais- 
system einschlie 
Benden Eisenring 
feste Pole biiden 
konnen. Welcher

1,5 W. Um Funkenbildung zu yermeiden, ist eine Loschein- 
richtung yorgesehen, die aus einer Zusammenfassung von 
Kondensator und Dampfungswiderstand gebildet ist und 
parallel zu den Kontakten liegt. Durch diese MaBnahmen 
wird m it Sicherheit ein Festkleben oder FestschweiBen 
der Kontakte yermieden. Zum Schutz gegen meehanische 
Beschadigung und Verschmutzung im  rauhen Walzwerks- 
betrieb ist die gesamte Anordnung in ein wasserdicht ver- 
schlieBbares Gehause eingebaut.

Die Kontaktanordnung ist so getroffen, daB zunachst 
ein Oeffnungskontakt yorgesehen ist, der beim Erreichen 

ifussc/ra/tsfrom

Abbildung 2.

S t e l l u n g  des K o n t a k t a r m e s  be i  

den e i n z e l n  en  B  etriebST o r g Sn g en .

Kontaktstellung: a =  natiirliche Ruhelage 
des Kontaktarmes. Dtis Relaissystem ist 

um den ot, yorgespannt; b =  Relais- 

kontakt in  Ruhe. Normale, betriebs- 
maBige Stellung des Kontaktes, entspre
chend dem Arbeitsbereich Abbildung 3; 

c =  Kontakt in  Signalstellung (< ^  a 2), 

entsprechend dem nichtschraffiertenSignal- 
bereich, Abbildung 3. d =  Relais arbeitet 
im  Gefahrenbereich, W alzmotor w ird un- 

m itteibar abgeschaltet.

Schutzwert hiermit erreicht wird, ergab sich aus Ver- 
suchen, bei denen Strome bis 30 000 A in unmittelbarer 
Nahe am Gehause yorbeigefuhrt wurden, ohne daB sich 
eine Beeinflussung des Relaissystems feststellen lieB.

Stichstrom

G e  f a  h  r b e r e i c / j

Ifetr/ebsnraasipeffrefw a/r/ea-

Abbildung 4.

S c h a l t u n g  des  R e l a i s .

L R  =  Leistungsbegrenzungsrelais. H R ! H E 2 =  Hilfsrelais.
ZR =  Zeitrelais. N R  =  Nebenwiderstand. A =  Auslóser- 
ąuelle. W  =  Anker des Walzmotors. H D  =  Hilfsdynamo.

Bei derDurchbildung der Kontakt rorrichtungen wurde 
ganz besonderer Wert auf móglichst groBe Kontaktdrucke 
gelegt, um ein dauernd zuverlassiges Arbeiten des Relais zu 
gewahrleisten. Das spezifische elektrische Drehmoment 
betragt bei dem vorliegenden Relais etwa 15 gem. Die 
kraftig gehaltenen Kontakte bestehen aus Edelmetall und 

steuern Hilfsrelais m it sehr geringem Eigenverbrauch. 
Bei yoller Erregung betragt ihr Energieverbrauch nur etwa

Abbildung 3. Schaubild der Arbeitsweise des Leistungsbegrenzungsrelais.

des S tichstrom es  — dieser liegt etwa 20 %  unter der 
Ausschaltestromgrenze — einerseits durch eine Warnungs- 
lampe und anderseits durch ein Zeitrelais betatigt wird. 
Ist im  Yerlauf von etwa 10 sek keine Regelung eingetreten, 
so wird durch das Zeitrelais der Maximalautomat zum 
Abschalten gebracht.

AuBerdem ist ein zweiter SchlieBungskontakt yorge
sehen, der beim Erreichen der A ussoha lte s tro  m- 
grenze iiber ein Hilfsrelais auf die Auslósespule des 
Maximalautomaten wirkt und damit den Walzmotor un- 
mittelbar abschaltet.

Abb. 2 zeigt die Stellung der Kontakte im  gewóhn- 
lichen Betrieb und bei Ueberlastung. Abb. 3 laBt die 
Arbeitsverhaltnisse des Relais deutlich erkennen. Der 
untere schraffierte Teil des Schaubildes ist das eigentliche 
Arbeitsgebiet. Beim Erreichen der stark ausgezogenen, 
etwa 20 %  hóher liegenden oberen Kurve beginnt der 
Gefahrbereich, bei dem ©ine unmittelbare unyerzógerte 
Abschaltung des Walzmotors erfolgt. Zwischen Stich- 
strom und oberer Grenzkurye liegt der Signalbereich, 
innerhalb dessen eine yerzógerte Abschaltung erfolgt.

Die Schaltung des Relais m it den dazugehórigen 
Neben- und Yorwiderstanden sowie der Touren-Dynamo 
laBt Abb. 4 erkennen. Wilhelm Oaarz.

Nieten und SchweiBen der Dampfkessel.

Eine jiłngst erschienene Arbeit von E. H ohn1) sucht 
in erster Linie die Beanspruchung von Nahten an Dampf- 
kesseln zu erforschen und dabei festzustellen, bis zu welchen 
Grenzen und in welcher Weise die Kraftiibertragung an 
diesen Stellen erfolgt. Zu diesem Zwecke wurden weit- 
gehende Versuche an elektrisch geschweiBten und an 
genieteten Staben und Trommeln durchgefuhrt und reich- 
haltige Versuchsergebnisse gesammelt, die eine wertvolle 
Erganzung unserer Kenntnisse von den Festigkeitseigen- 
schaften solcher Verbindungen bilden.

Da elektrisch geschweiBte Nahte yerhaltnismaBig 
spróde sind, und ihre Giite in erster Linie von der Zuver- 
lassigkeit des betreffenden SchweiBers abhangt, macht der

l ) H óhn , E., Oberingenieur: Nieten und SchweiBen 
der Dampfkessel, dargestellt m it Berucksichtigung von 
Versuchen des Schweizerischen Yereins yon Dampfkessel- 
Besitzern 1924/25. Mit 154 Abb. im  Text und 28 Zahlentaf. 
Berlin: Julius Springer 1925. (146 S.) 8°. 8 R .-Ji.
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Verfasser im ersten Teile der Arbeit den Vorschlag, solche 
Nahte durch elektrisch aufgeschweiBte Laschen zu sichern. 
Mit an den Elanken und an der Stirnseite yerschweiBten, 
quer iiber die Nahte yerlaufenden Stiicklaschen, die in 

nicht zu weiten Abstanden angebracht waren, wurden 
dabei giinstige Ergebnisse hinsichtlich der Eestigkeit 

dieser Yerbindung erzielt.
Besonders eingehend wurden die Nietverbindungen 

gepriift; dabei wurde durch Dehnungsmessungen ein 
Ueberblick iiber die Spannungsverteilung und die Form- 
anderungen an solchen Stellen gewonnen. Blech und 
Laschen besitzen nur in einem einzigen Querschmtt die 
gleiche Dehnung. Nur an dieser Stelle ist die mnere 
relative Verschiebung gleich 0, wahrend sie nach beiden 
Seiten hin ansteigt. Die Kraftiibertragung ist dement- 
sprechend nicht gleichmaBig, sondern bei normaler Laschen- 

dicke an der auBeren Nietreihe am starksten. Verhaltms- 
maflig fruh scheint auch bei guter Yerstemmung ein Gleiten 
zwischen Blech und Laschen zu erfolgen, so daB bereits 
bei normaler Belastung die Lochwandung an den Nieten 
zum Anliegen kommt, und eine Schub- und Biegungs- 

beanspruchung der Niete eintritt.
Ueberlappt genietete Langsnahte an Trommeln sind 

stets einer starken Biegungsbeanspruchung ausgesetzt, 
so daB die sich rechnerisch fiir die Bleche ergebende Durch- 
schnittsbeanspruchung an solchen Stellen hoch iiber- 
schritten wird. In  schwacherem MaBe treten Biegungs- 
beanspruchungen auch bei anderthalb- bzw. zweieinhalb- 
facher Laschennietung an Langsnahten auf. An Rund- 
nahten sind hingegen die Biegungsbeanspruchungen auch 

bei iiberlappter Nietung stets unwesenthch. Bei Doppel- 
lasehennietungen, die an den Randern dicht geschweiBt 
statt dicht ęestemmt sind, iibernimmt die Schweifie den 
Hauptanteil der Kraftiibertragung. Gegen diese Art der 
SchweiBung diirften sich aber Bedenken geltend machen, 
weil hier das Blech durch die Naht geschwacht wird, 
Bedenken, die natiirlich auch fiir eine geschweiBte, durch 
angeschweiBte Langslaschen yerstarkte Naht Giiltigkeit 
haben. Giinstiger scheinen die Yerhaltnisse bei einer 
geschweiBten, durch aufgenietete Doppellaschen ver- 
starkten Naht zu liegen, da hier die SchweiBnaht erheblich 
entlastet wird. Natiirlich ist hierbei die Schwachung des 
Blechquerschnitts durch die Nietlocher in Kauf zu nehmen.

In  dem den Spannungszustand von Kesselboden 
behandelnden Abschnitt der Abhandlung tritt eine 
Schwache der ausschlieBlich auf Dehnungsmessungen 
beruhenden Yersuchsart insofern zutage, ais dieselbe 
nur die Spannungsverteilung an der Oberflache wieder - 
zugeben yermag. Eine Bodenberechnung, die in den auBen 
gemessenen Hochstspannungen ihre Grundlage hat, muB 
daher zur Wahl von zu kleinen Wandstarken fiihren, da 
die auf der Innenseite der Bodenkrempe auftretenden 
Spannungen die auBen durch Dehnungsmessungen fest- 
stellbaren bei engen Krempenhalbmessern weit iibertreffen. 
Die in dem Bericht yorgeschlagene Berechnungsweise ist 
daher nur nach entsprechender Korrektur der Koeffizienten 

brauchbar.
Der letzte Teil der Arbeit beschaftigt sich m it dem 

Entwerfen und Berechnen von Nietyerbindungen. Yon 
der Beobachtung ausgehend, daB Nietniihte bei hoher 
Beanspruchung meist in der ersten Nietenreihe reiBen, 
gibt Hóhn denjenigen Nietanordnungen den Vorzug, bei 
denen in der ersten Reihe eine moglichst geringe Anzahl von 
Nieten yorhanden ist, und somit eine Schwachung des 
Bleches an dieser Stelle weitestgehend yermieden wird. 
Eine hohere Beanspruchung der yorgelagerten Niete ist 
bei dieser Anordnung natiirlich nicht zu umgehen.

Wenn der Verfasser in seinem SchluBwort zu dem 
Ergebnis kommt, daB die Verbindung von Blechen durch 
Schweifinahte im Hinbhck auf ihr elastisches Yerhalten 
die natiirlichste sei und den genieteten Verbindungen etwas 
Kiinstliches anhafte, so vermag man dieser Folgerung auch 
nach Kenntnis der Hohnschen Versuchsergebnisse nur unter 
Voibehalt zuzustimmen. Die Arbeit beriloksichtigt unsres 
Erachtens hierbei yiel zu wenig die Gefiigeanderungen, die 
in der Umgebung einer SchweiBnaht auftreten und leicht 
die Ursache zu Anrissen bilden konnen. Man kann dem 

ersten Teil des oben Gesagten also nur beipflichten, wenn 
es sich um durchaus zuyerlassige, z. B. iiberlappt wasser-

gasgeschweiBte, Nahte handelt, bei denen durch nach- 
tragliches Ausgliihen ein einwandfreies Gefiige erzielt ist. 
Man muB diese Zustimmung aber wohl doch bei den durch 
elektrische SchweiBung erzeugten und durch Querlaschen 
yerstarkten Nahten zunachst einmal yersagen, da hier die 
geschilderten Vorbedingungen hinsichtlich des Gefiiges 
nicht gegeben sind, und eine vóllig ungleichmaBige, zudem 
durch Warmespannungen noch ungiinstig beeinfluBte 
Spannungsyerteilung herrschen muB, die gerade in y e r 
bindung m it den Gefiigeanderungen nicht unbedenklich 

erscheint. Xt.'3nQ- E. Siebel.

Die Bestandigkeit des Austenits bei hóheren Temperaturen.

In  einem Aufsatz iiber die Bestandigkeit des Austenits 
bei hoheren Temperaturen te iltE . C. B a in 1) Ueberlegungen 

mit, die ais Beitrage zur Frage der Stahlhartung 
Beachtung yerdienen; nach dem in  den letzten Jahren 
eine iiberwaltigende Fiille von Beobachtungen iiber die 
Abhangigkeit der Hartę von den verschiedensten Yer- 
anderlichen beigebracht worden sind, erscheint dereń Zu- 
sammenfassung zu einer einheitlichen geschlossenen Vor- 

stellung von gróBter Wichtigkeit.
Der Verfasser geht yon einer Einteilung der Ursachen 

fiir die Hartę in zwei Gruppen aus, von denen die erstere 
den Bereich der m it der Allotropie des Eisens zusammen- 
hangenden Erscheinungen umfaBtj die letztere wird in 
Anlehnung an die von Je ffr ies  und A rcher2) ent- 
wickelte Gleitstorungshypothese mit der Entstehung von 
Gleitstorungen durch Ausscheidung des Zementits in 
Kristallkornern yon sehr geringer, besonders wirksamer 

GroBe in Verbindung gebracht.
Bei auBerordentlich schroffer Abkuhlung gelingt es, 

reinem Eisen eine erhebliche Hartę aufzupragen; ais Be
dingung hierzu ist offenbar erforderlich, Temperaturen 
unterhalb 350° zu erreichen, ehe die y-a-Urnwandlung 
beendet ist. Legierungszusatze yerzogem im allgemeinen 
die Umwandlung und gestatten daher weniger schroffe 
Abschreckung. Dieser EinfluB wird m it der starkeren 
mittleren Bindung benachbarter Atome innerhalb einer 
festen Losung in Verbindung gebracht, die der Atomum- 
ordnung bei der polymorphen Umwandlung entgegen- 
wirkt. Daneben ist auch die Kristallisationsgeschwindig- 
keit des a-Eisens in legierten Stahlen kleiner ais in reinem 

Eisen.
Yon den wiehtigsten Legierungszusatzen erniedrigen 

Kohlenstoff, Mangan und Nickel die Temperatur der 
Y-a-Umwandlung; damit wurde sich eine yerstandliche 
Erklarung fiir dereń EinfluB bei der Hartung aus der An- 
nahme ergeben, daB damit die Umwandlung zu Tempera
turen yerschoben wird, bei denen die Atombeweglichkeit 

klein ist. Diese Erklarung ist jedoch bei Chrom und 
Wolfram nicht anwendbar, da diese die Umwandlungs- 
temperatur zu erhohen scheinen und trotzdem geringere 
Abschreckgeschwindigkeit zulassen.

Bei geniigend schroffer Abschreckung und einem aus- 
reichenden Zusatz an den erwahnten Elementen gelingt 
es, den Austenit bis auf Raumtemperatur zu unterkuhlen; 
dabei gestattet die Temperatur des Zerfalls beim Anlassen 
ein gewisses Urteil iiber die scheinbare Stabilitat und dereń 
Abhangigkeit von der Zusammensetzung. Zur Verfolgung 
der beim Anlassen sich yollziehenden Umwandlungen 
eignen sich vor allem dilatometrische Verfahren, da die 
y-a-Umwandlung eindeutig durch eine Ausdehnung ge
kennzeichnet wird. Thermische Yerfahren sind daneben 
unsicher, da auch die Karbidabscheidung mit einer Warme
tonung yerbunden ist; ebenso gewahren yergleichende 
Hartebestimmungen nicht immer ein Urteil, da der Harte- 
zuwachs infolge des Austenitzerfalls durch eine Harteab- 
nahme infolge KornvergróBerung des Zementits iiber- 

deckt sein kann.
In  Zahlentafel 1 sind die Zerfallsbereiche des Austenits 

einer Anzahl von Stahlen m it yerschiedener Zusammen

setzung angegeben; dabei ist ais untere Grenze eine Tem
peratur gewahlt, bei der die Umwandlung l a n g e  Zeit be 

nótigt, wahrend sie an der oberen Grenze in einigen Minu- 
ten yollstandig beendet ist. Bemerkenswert erscheint die

!) Trans. Am. Soc. Steel Treat. 8 (1925) S. 14/22.

2) Chem. Met. Engg. 26 (1922) S. 249.
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Zahlentafel 1. T e m p e r a tu r b e r e ic h  des A u s te n it z e r f  a lls  y e rs c h ie d e n e r  S ta h le .

Bezeichnung

Kohlenstoffstahl . . . 

Wolfram-Matrizenstahl 

Wolfram-Matrizenstahl 

Oelhartender Stahl . . 

Oelhartender Stahl . . 

Chrom-Magnetstahl . . 

Hochleg. Chromstahl . 

Hochleg. Chromstahl .

S c h n e lls ta h l..................

Hadfield-Stahl . . . .

Temperaturbereich des AustenitzerfaUs in  o o

200 300 400 500 600 700

yerhaltnismaBig geringfiigige Steigerung der Bestandigkeit 
bei dem erst angefiihrten Wolframstahl; ohne gleichzeitige 
Anwesenheit von Chrom scheint Wolfram nur w i der- 
strebend in die feste y-Lósung einzugehen.

Im  allgemeinen nimmt bei Verlangsamung oder voll- 
standiger Unterbindung einer Reaktion die thermo- 
dynamische Instabilitat m it der Entfernung yon der 
Gleichgewichtstemperatur zu. Die Reaktion geht daher, 
wenn sie einmal ausgelóst ist, um so heftiger yor sich, je 
groBer die Unterkiihlung war; jedoch wirkt die zunehmende 
Tragheit der Atombeweglichkeit bei niedrigen Tempera
turen im entgegengesetzten Sinne. Der Austenit stellt 
ein kennzeichnendes Beispiel fiir eine Unterkiihlung dar; 
seine scheinbare Stabilitat wird durch die geringe Atom
beweglichkeit bei Raumtemperatur gesichert. Daher 
yerstarkt jede Behandlung, welche die Atombeweglichkeit 
anregt, die Neigung zur Einstellung oder Annaherung 
an das Gleichgewicht. So yeranlaBt Kaltbearbeitung ein 
Gleiten langs Gleitflachen und damit ortlich und zeitlich 
begrenzt erhohte Beweglichkeit. Danach ist yerstandlich, 
daB durch Kaltbearbeitung austenitischer Stahle ortlich 
Umwandlungen in a-Eisen yeranlaBt werden, wie durch die 
eintretende Magnetisierbarkeit sowie im  Róntgenbild 
deutlich nachgewiesen werden kann.

Bei einer Reihe von Nickelstahlen wurde beobachtet, 
daB nach Abschrecken in  Oel sehr viel mehr Austenit 
erzielt wurde ais durch die schroffere Wasserabschreckung. 
Ais Erklarung werden die beim Harten auftretenden 
inneren Spannungen herangezogen, die órtliche Verfor- 
mungen bewirken und damit eine erhohte Atombeweglich
keit in dem angedeuteten Sinne yeranlassen, die schlieB- 
lich einen Zerfall des Austenits in die stabile a-Form 
zur Folgę hat. F. Wever.

Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung.

Der Zusammenhang zwischen der Spannungsverteilung 
und der FlieBlinienausbildung an Kesselbóden mit und 
ohne Mannloch bei der Beanspruchung durch inneren 

Druck.

Bei der Durchfuhrung der Versuche iiber die An- 
strengung und die Formanderungen gewolbter Kessel
bóden bei der Beanspruchung durch inneren Druck1) 
zeigten sich ganz bestimmte Zusammenhange zwischen 
der ermittelten Spannungsyerteilung im elastischen Ge- 
biet und den bei hóheren Belastungen auftretenden 

FlieBerscheinungen, die auf dem Kalkanstrich der Ober- 
flache und auf Schnitten durch Aetzung nach F ry  sicht- 

bar wurden. Das FlieBen begann stets an den Stellen, 
an denen die gróBten Spannungsunterschiede herrschten, 

und dehnte sich m it zunehmendem Innendruck immer

M Mitt. K.-W.-Inst. Eisenforsch. 7 (1925) S. 113; 8 
(1926) S. 1. — Vgl. St. u. E. 46 (1926) S. 450.

weiter auf die Nachbargebiete aus. Wahrend bei den Voll- 
bóden nur ein einziges FlieBzentrum an der Stelle der 
hóchsten Spannung in der Hauptkrempe yorhanden war, 
trat bei den Mannlochbóden noch ein zweites FlieB
zentrum rings um das Mannloch in Erscheinung, das 
m it der hier yorhandenen hóchsten Spannung in Ueber- 
einstimmung stand. Entsprechend der GróBe dieser 
Hóchstspannung war das FlieBen bei den hóheren Boden- 
formen an dieser Stelle weit ausgepragter ais in der 
Hauptkrempe. Der Verlauf der FlieBlinien ist dadurch 
bestimmt, daB ein Gleiten nach Erreichung der FlieB- 
grenze stets in Schichten stattfindet, die senkrecht auf 
der Ebene der an der betreffenden Stelle am meisten yon
einander yerschiedenen Hauptspannungen stehen und 
gegen diese Hauptspannungen um 45 0 geneigt sind. Die 
Spuren dieser Schichten rufen auf der Oberflache und 
den Schnittebenen alsdann die FlieBlinien hervor, die an 
jeder Stelle der Spannungsyerteilung entsprechen miissen. 
Vergleiche zwischen der Spannungsyerteilung und den 
FlieBerscheinungen wurden von E .S iebe lundA .P om p fiir  
eine Reihe von Vollbóden und yon Mannlochbóden durch- 
gef iihrt1). Der FlieBlinien verlau f bildete eine gute Bestati- 
gung der gefundenen Spannungsyerteilung. E. Siebel.

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen2).
(Patentblatt N r, 29 Tom 22. Ju li  1926.)

KI. 1 a, Gr. 7, V 20 630. Aufbereitungsvorrichtung 
mit einem durch eine Yerengung aufwarts dem Aufbe- 
reitungsgut entgegenstrómenden fliissigen oder luft- 
oder gasfórmigen Trennungsmittel. Hugo Yelten, Halber- 
stadt, Mahndorfer Chaussee 2.

KI. 1 b, Gr. 1, K  98 314. Magnetscheider. Fried. 
Krupp, Grusonwerk, A.-G., Magdeburg-Buckau.

KI. 10 a, Gr. 11, D 47 621. Koksofenbeschickungs- 
maschine. Donnersmarckhiitte, Oberschlesische Eisen- 
und Kohlenwerke, A.-G., Hindenburg (O.-S.).

KI. 10 a, Gr. 21, J  26 150. Verfahren zur Destilla- 
tion von Rohkohle. Eduard Jena, Miinchen, Trogerstr. 56.

KI. 10 a, Gr. 23, G 62 121. Schwelofen. Gelsen- 
kirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft, Gelsenkirchen.

KI. 10 "b, Gr. 9, T 30 710. Verfahren zur Herstellung 
eines stiickigen oder geformten Brennstoffes aus fein- 
kórnigem oder zerkleinertem Koks. Rudolf Tormin, 
Dusseldorf, Florastr. 4.

KI. 12 h, Gr. 2, K  89 399. Verfahren zur Herstel
lung von zur Erzeugung von Kohleelektroden dienenden

Mitt. K.-W.-Inst. Eisenforsch. 8 (1926) S. 63/77.

2) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenenTage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht 

und Einsprucherhebung im Patentamte zu B e r l in  aus.
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Gemengen. Emil Kleinsehmidt, Frankfurt a. M., Hyns- 

pergstr. 7.
KI. 13 a, Gr. 7, K  97 814. Vorriohtung zur Aende- 

rung des Mengenverhaltnisses des in Kesseln verschie- 
denen Druckes mit gemeinsamer Feuerung erzeugten 
Dampfes niedrigerer und hóherer Spannung. Franz 

Kropelin, Diiren (Rhld.).
KI. 13 g, Gr. 4, M 84 920. Einrichtung zur Erzeu

gung von Dampf unter Kraftgewinnung. ^ r .^ 9 -  ^ritz 
Marguerre, Mannheim, Augusta-Anlage 32.

KI. 18 o, Gr. 1, A 46 322; Zus. z. Pat. 411 278. 
Yorriehtung zum Anlassen elektrischer Salzbadófen. 

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin.
KI. 21 h, Gr. 13, S 72 490. Vorrichtung zur TJeber- 

wachung der Temperatur von elektrischen Oefen. Sie
mens-Schuckertwerke, G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt.

KI. 24 a, Gr. 19, A 37 761; Zus. z. Pat. 407 565. 
Brennstoffvergaser. Friedrich Allendorf, Frankfurt a. M., 

Gluckstr. 16.
KI. 24 e, Gr. 11, S 66 664. Drehrost fur Gaser

zeuger. Usines Lambot Ste. Ame., La Buissiere, Belg.
KI. 24 k, Gr. 5, E 31 585. Feuerraumdecke mit an 

Tragern aufgehangten Steinen. Franz Josef Engelen, 

Koln, Hansaring 31.
KI. 40 a, Gr. 32, E 29 383. Behandlung von Eisen- 

sulfiderzen u. dgl., die noeh andere Metalle auBer Eisen 
enthalten. Frederic Augustus Eustis, Boston (V. St. A.).

KI. 40 a, Gr. 46, H  103 119. Yerfahren zum Auf- 
schlieBen oxydischer Erze. Friedrich L. Hahn, Stern- 
straBe 44, und Dr. W. Franke, Frankfurt a. M.

KI. 49 c, Gr. 10, L 62 122. Schere zum Zerteilen 
von Metallblócken. Schloemann, A.-G., Dusseldorf.

KI. 67 b, Sch 75 769. Staubhelm mit Atemluftzu- 
fuhrung fiir Arbeiter in Staubkammern, insonderheit 
von Sandstrahlgeblaseanlagen. Walter Schliewe, Span- 

dau, Deutsche Kraftfahrzeugwerke.
KI. 82 a, Gr. 16, M 81 855. Verfahren zum stufen- 

weisen Trocknen von Brennstoffen mit Innenheizung im 
Sehachttrockner. Metallbank und Metallurgische Ge

sellschaft, A.-G., Frankfurt a. M.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
(Patentblatt Nr. 29 vom 22. Ju li 1926.)

KI. 7 a, Nr. 955 359. Burstvorrichtung. Fried. 
Krupp, Grusonwerk, A.-G., Magdeburg-Buckau.

KI. 19 a, Nr. 955 148. Sohienenbefestigung auf 
eisernen Schwellen mittels federnder Klemmplatten. 
August-Thyssen-Hiitte, Gewerkschaft, Hamborn.

KI. 19 a, Nr. 955 238. Eisenbahnoberbau fur Schie
nen auf Holz- oder Betonschwellen mittels Unterlags- 
platte und Klemmplatten. August-Thyssen-Hiitte, 

Gewerkschaft, Hamborn a. Rb.
KI. 21 h, Nr. 955 387. Ęlektrischer Kippschmelz- 

kessel. Siemens-Elektrowarme-Gesellschaft m. b. H ., 
Sórnewitz b. MeiBen.

KI. 21 h, Nr. 955 388. Elektrisch beheiztes Isolier- 
gefaB. Siemens-Elektrowarme-Gesellschaft m. b. H., 
Sórnewitz b. MeiBen.

KI. 31 c, Nr. 955 167. Formkastendiibel m it zuge- 
horiger Fiihrung. Heinrich Muller, Hannover-Ricklingen, 
Stammestr. 105.

KI. 49 a, Nr. 955 076. Walzendrehbank. H. A. 
Waldrich, G. m. b. H., Siegen i. W.

KI. 49 g, Nr. 955 304. Senkreehter Steuerschieber 
fiir Lufthammer. Gustav Wippermann, G. m. b. H., 
Koln-Kalk.

Deutsche Reichspatente.

KI. 80 b, Gr. 5, Nr. 423 535, vom 12. Oktober 1924; 
ausgegeben am 5. Januar 1926. Max G ensbaur in 
K la d n o  (Tschechoslowakei). Yerfahren zur Herstellung 
von hydraulischen Bindemitteln.

Bei den bekannten Verfahren, fliissige Hochofen- 
schlaeke durch Einwerfen von Kalkstein, kalkreichen 
Gemischen aus Kalksteinen, Silikaten und Sescjiuioxyden, 
somit auch Aluminaten an den ihr fehlenden Bestand- 
teilen, insbesondere an Kalziumoxyd anzureiohern z wecks 

Erzielung der chemischen Zusammensetzung eines Port-

landzements, 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 
Yerfahren moglichst vollkommen vom Staub befreit 

werden.
KI. 7a, Gr. 18, Nr. 427 939, vom 25. April 1924; 

ausgegeben am 17. April 1926. S. K. F.-Norma, G. m.
b. H ., und $ipI.=Qng. von  B e zo ld  in  B e rlin  und 
R o b e r t S ch u lte  in  Charlo tten-  
burg . Lagerung von Walzenzapfen.

Bei Walzwerkswalzenlagerungen, 

bei denen die Walzenzapfen gegen 
nach Art von Losrollen gelagerte 
Stiitzrollen abgestutzt sind, werden 
fiir jede Zapfenlagerstelle nur eine 
Stiitzrolle a bzw. b, daneben aber 
Hilfslager o vorgesehen, welche die 
wagerechten Krafte aufnehmen. i

KI. 7a, Gr. 25, Nr. 427 940, yom 11. September 1924; 
ausgegeben am 21. April 1926. F irm a  Laeis-Werke, 
A.-G., in  Trier. Kant- und Verschiebevorrichtung fur 

Walzwerke.

In  das Gestange des Kanthakens a ist ein Glied 
eingefiigt, eine Stange c mit einem in ihrem Schlitz b 
verschiebbar gelagerten Błock d, die nur im Falle einer 
Gefahr unter Bruch der Sicherung e, f nachgiebig wird. 
Der Antrieb des Kanthakens hort auf, sobald infolge 
Zuriickkippens eines zu kantenden Balkens der Kant- 
haken bei seinem Abwartsgang gegen die Balkenunter- 
lage hin auf den Balken auftrifft und auf diese Weise das 
Gestange einem iibermaBigen Widerstand begegnet, so 

daB der Abscher- oder AbreiBstift bricht.

KI. 31 C, Gr. 15, Nr. 428 272, vom 23. Dezember 1924; 
ausgegeben am 29. April 1926. F o nde r ia  M ilanese di 
A cc ia io  in  M a ila n d , Italien. Verfahren zur Ver- 
hinderung von Spannungen in  Ou/istucken.

Wahrend der all
mahlich eintreten- 
denAbkiihlung des 
GuBstiickes wer
den auf die Form- 
masse durch me- 
chanische Mittel

Verdichtungs- 
driicke ausgeiibt.
Die Verdichtung 
der Formmasse 
wirddurchPlatten- 

paare a, b, o und 
d bewirkt, die im Innern eines 
ordnet sind und unter der 
schrauben f stehen.

Formrahmens e ange- 
Einwirkung von Druck-

Kl. 7a, Gr. 22, Nr. 428 481,
vom 29. Mai 1925; ausgegeben 
am 6. Mai 1926. Schloemann, 

Akt.-Ges., in  Dusseldorf. 
Ausgleichvorrichtung fur Walzen.

Die Lager f der Oberwalze d 
bzw. der oberen Zwischenspindel 

b sind mit den Lagern e der 
Unterwalze c bzw. der unteren 

iźt b Zwischenspindel a durch Hebel 
g, h derart yerbunden, daB ein 
beliebiges Verhaltnis iw Ge- 
wiehtsausgleich erzielt wird.
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Zcitschriftctl* und Bucherschflll Zinkschicht. Elektrolytische Verzinkung. Das Pletsche 
IVJ ■ ~~ Verfahren (Troekenyerzinkung). [Monatshefte fur den

Kaltwalzer 1925, Lfg. 1.]

(Schlufi yon Seite 1035.1 James A. Aupperle: S chu tz iib e rz iig e  f iir  Me-

Warmebehandlung von Eisen und Stahl.

Zementieren. Leon Guillet: Z e m e n ta t io n  von 
S tah len  m itte ls  S iliz iu m . Ein Zusatz von Ammo- 
niumchlorid zu dem Zementationsmittel fórdert die 
Diffusion des Siliziums. Anwendungsmdglichkeit dieser 
Stahle ais „saurefeste  S ta h le 11. [Comptes rendus 182 
(1926) Nr. 26, S. 1588/9.]

W. J. Merten: U ng le ichm aB ige  K o h lu ng  yon 
Eisen und  E isen leg ie rungen . U rsache und 
Verh iitung .* GleichmaBige Kornstruktur, saubere 
Oberflache, gleichmafiige Verteilung des Zementations- 
gases, Ueberdruck im Zementationsbehalter, gleich- 
maBige Temperaturyerteilung ais Vorbedingung fiir 
einwandfreie Zementation. Ausfiihrliche Erórterung. 
Verhalten von normalen und anormalen Einsatzstahlen. 
[Trans. Am. Soc. Steel Treat. 9 (1926) Nr. 6, S 907/28
u. 1004.]

J. Barton Nealey: V e rm inde rung  der Kosten 
beim Zem entie ren  yon Z ahn radge tr ie ben .*  Oel- 
gefeuerter Gliihofen m it Vorwarm- und Gliihzone. 
Temperaturyerteilung im Ofen. Durchsatz je st rd. 
375 kg. Durchsatzzeit 12% st, hiervon 5 st Vorwarmung. 
Temperaturiiberwachung. Prufung der Hartetiefe. Be- 
triebskosten. [Iron Trade Rev. 78 (1926) Nr. 22, S.1431 /3.]

Schneiden und SchweiBen.

SchmelzschweiBen. H. A. W. Klinkhamer: Dreh- 
s trom schw eiByerfahren .* Beschreibung eines neu- 
artigen Lichtbogen-SchweiBapparates, der m it Dreh- 
strom arbeitet; zwei Phasen fuhren zu den zwei SchweiB- 
staben der Doppelelektrode, die dritte fiihrt zum Werk- 
stiick. [Masch.-B. 5 (1926) Nr. 12, S. 562/4.]

H ers te llung  e iner K ra n b a h n  durch  Schw e i
Ben.* Bau einer Kranbahn durch SchweiBen fiir einen 
10-t-Kran bei rd. 30 m Spannweite und rd. 75 m Lange. 

GesamtschweiBdauer 1370 st. Lohnersparnis rd. 15 %. 
Prufung der Schweifigute. [Iron Age 117 (1926) Nr. 16, 
S. 1132/3.]

F o rtsch r itte  auf dem  G eb ie te  der SchweiB- 
yerfahren. Das SchweiBen m it atomarem Wasserstoff 
und mit reęluzierenden Gasen. Geeignete Gasmischungen 
und dereń Ausgangsstoffe. [Metal Ind. 28 (1926) Nr. 25, 
S. 577/8.]

M. Kurrein: Das A ufschw eiBen von Stahl- 
p lattchen.* Nach einer etwas unklaren Definition des 
Auflotens von Schnellstahlplattchen m it Kupfer, des 
Ludw igschen Verfahrens und des AufschweiBens m it 
Widerstandsstrom wird die merkwurdige Behauptung 
aufgestellt, jedes ,,AufschweiBen“ m it eisenhaltigem 
SchweiBpulyer sei ein ,,Loten“ . Zahlreiche Gefiige- 
bilder. [Werkst.-Techn. 20 (1926) H. 12, S. 372/6.]

S. I. Layroff: Schw e iB verfahren  und  N ie tung .* 
GuBkaltschweiBung. Ausfiihrungsformen yon SchweiB- 
verbindungen fiir Profile u. dgl. Festigkeit der SchweiBung 
bzw. Nietung gegeniiber dem yollen Blech. SchweiBen von 
Al-Legierungen. [Centralbl. Hiitten u. Walzw. 30 (1926) 
Nr. 23, S. 239/44,]

Schmelzschneiden. W. Kraska: D ie E le k tr o 
techn ik  au f der L e ip z ig e r  F riih jah rsm esse  1926 
auBerhalb des Hauses der E le k tro te chn ik .*
U. a. Elektrotrennmaschine fiir gleichzeitige mechanische 
Trennung und Schneidflammwirkung. [E. T. Z. 47 
(1926) Nr. 21, S. 612/6.]

A nw endung  des au togenen  Schneidens in  
der S tah lg ieBere i.* Erlauterung der Arbeitsweise an 
einigen Beispielen. Yorteile. [Fonderie mod. 20 (1926) 
Nr, 6, S. 144/5.]

Oberflachenbehandlung und Rostschutz.

Verzinken. Die B an d y e rz in k u n g .*  Verzinkung 
im reinen Zinkbad, m it Al-Zusatz und im Bleibad mit

ta lie . Verzinkungsverfahren. [Blast Furnace 14 (1926) 
Nr. 6, S. 281/3.]

F. X . Mettenet: G asgefeuertes Z in kb ad .*  Be- 
triebsweise. Gasverbrauch. Befriedigende Ergebnisse 
nach 18monatigem Betrieb. [Blast Furnace 14 (1926) 
Nr. 6, S. 284/5.]

Heinz Bablik: Das Spar- oder H o chg lan z  ver- 
z inken .* [St. u. E. 46 (1926) Nr. 25, S. 844.]

H. Sutton: D ie S p ró d ig k e it y e rz in k te r  S tah le . 
Abhangigkeit der Spródigkeit von der Badzusammeu 
setzung, Stromdichte und Zeit. Nach langerer Lagerzeit 
yerlieren die Ueberziige ihre Spródigkeit. Erórterung. 
[Trans. Faraday Soc. 21 (1925) Nr. 61, S. 91/101.]

Verzinnen. H. Serger: Konservendosen-W eiB- 
blech. Korrosionserscheinungen an WeiBblech, die auf 
unsaubere Oberflache des Rohbleches zurtickgefiihrt 
werden. Priifungsyerfahren zur Ermittlung der Porigkeit 
von WeiBblech. [Chem.-Zg. 50 (1926) Nr. 34, S. 201/2.] 

Chromieren. G. Grube und W. v. Fleischbein: D ie 
O berflachenvered lung  der M eta lle  d u rch  D i f 
fus ion . 1. D ie  D iffu s io n  von Chrom  in  E isen 
und  die R esis tenzg renzen  der Chrom-Eisen- 
M ischkris ta lle .*  Diffusion von Cr in Fe setzt schon bei 
1100° in H 2-Atmosphare m it brauchbarer Geschwindig- 
keit ein. Sie nimmt m it steigender Temperatur dann 
schnell zu. Diffusionskoeffizient in yerschiedenen 
Schichten yerschieden. Zone aus Fe-Cr-Mischkristallen. 
Auswalzen moglich. Saurebestandigkeit. [Z. anorg. 
Chem. 154 (1926) Tammann-Festschrift, S. 314/32.]

Y erchrom en von A u to m o b ilte ile n .*  Zu
nachst yerkupfert und yernickelt, dann yerchromt. 
Arbeitsweise. Polieren der Stiicke. [Iron Trade Rev 78 
(1926) Nr. 18, S. 1182/3.]

Aluminieren. Constantin Redzich: A lit ie r te s  
E isen. Das Verhalten alitierten Eisens gegeniiber oxy- 
dierenden und reduzierenden Einfliissen von Ofengasen 
bei hoheren Temperaturen. [Apparatebau 38 (1926) 
S. 89/90; nach Chem. Zentralbl. 2 (1926) Nr. 1, S. 105.] 

Sonstige Metalliiberzuge. D ie V erb le iere i. Be
schreibung yerschiedener Verfahren. [Monatshefte fiir 
den Kaltwalzer 1925, Lfg. 2.]

Spritzverfahren. U eber das M e ta llsp ritzyer-  
fahren  der M eta llisa to r-A . - G ., B e rlin-N eukó lln . 
Ueberblick iiber die yerschiedenen Metallschutzverfahren. 

Arbeitsweise. Anwendungsgebiete. Metallisator-Spritz- 
pistole. [Gas Wasserfach 69 (1926) Nr. 26, S. 554/5.] 

Beizen. W. H. Creutzfeldt: Ueber S parzusa tze  
zu B e izbade rn  in  der M e ta llin d u s tr ie .*  Bierhefe 
sowie Riickstande der Teerdestillation (Vogels Sparbeize) 
driicken die Angriffwirkung durch Mineralsaure herab, 
Beiztemperatur nicht iiber 50°. Im  Bade kolloidal gelóste 
Zusatzstoffe yerhalten sich am giinstigsten. Das spe
zifische Gewicht soli dem des Beizbades ungefahr gleich 
sein. [Z. anorg. Chem. 154 (1926) Tammann-Festschrift,
S 213/9.]

Sonstiges. W. Mason: H e rs te llu n g  von E m ail-  
len.* [Metal Ind. 28 (1926* Nr. 23, S. 525/6; Nr 24 
S. 550/1.]

Metalle und Legierungen.

Legierungen fur Sonderzwecke. M e ta lle g ie rung en , 
die se lbst bei 3000° a nge b lic h  ke ine r Yerande- 
rung  u n te rw orfen  sind . D ia m an th a r te . Er- 
findung von R . Kolb in Berlin. [Werkzeugmasch. (1926) 
April; nach Chem.-Zg. 50 (1926) Nr. 59, S. 413.]

Eigenschaften des Eisens und ihre Prufung.

Allgemeines. Dem  B ureau  of S ta n d a rd s  an- 

geg liederte  U n te rsuchungs-F achste lle n . [Circ. 
Bur. Stand. Nr. 296 (1925).]

J a h re s b e r ic h t IV  der C hem isch-T echn isehen 
R e ic h s a n s ta lt  [fiir] 1&24/1925. (Mit zahlr. Abb.) 
Leipzig und Berlin: Yerlag Chemie, G. m. b. H. [1926],

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe S. 117/20. —  E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Quelle.
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(IX , 242 S.) 10 R ,-M. — Darin u. a.: Berichte der Ab- 
teilung fur Metallchemie und Metallschutz iiber Metall- 
korrosion, iiber Metallschutz durch metallische und nicht- 
metallische Ueberziige, sowie iiber eine Reihe von Soî - 
deruntersuohungen (S. 110/87). ■ B ™

Priifm aschinen. U niyersa l-P riifm asch ine .*  Priif- 
maschine mit einer Belastungsfahigkeit von 0,9 bis 450 t 
fiir Zug-, Biege- und Druckversuche. Bauart Riehle, 
Philadelphia. [Iron Age 117 (1926) Nr. 19, S. 1350.] 

Festigkeitseigenschaften. M. Ros: Festigkeits-
un te rsuchungen  an T ranspo rtflaschen  fiir  kom- 
pr im ie rte  Gase.* Yersuchsergebnisse mit gut und 
schlecht ausgegliihten und nicht gegliihten Flaschen. 
Die neuen Priifbestimmungen 1926. [Schweiz. Bauzg. 87 

(1926) Nr. 21, S. 269/71.]

ZerreiBbeanspruchung. E. H. Schulz und H. Buch- 
holtz: Ueber den E in f lu B  der ZerreiBgeschwin- 
d ig k e it auf die beobach te te  Hohe der Streck- 
grenze bei F luB stah l.*  Bei Yersuchszeiten von 80 
bis 100 sek bzw. 0,5, kg/mm2/sek ist der EinfluB der 
ZerreiBgeschwindigke.it zu yernachlassigen. Bei ZerreiB- 
geschwindigkeiten von 10 kg/mm2/sek betragt die Steige- 
rung bei weichem Stahl 14, bei harterem 9 %  des Fein- 
mefiwertes. Zugfestigkeit, Dehnung und Einschniirung 
scheinen in den angewandten Grenzen nicht beeinfluBt 
zu werden. [Mitt. d. Versuchsanstalten der Vereinigten 
Stahlwerke, A.-G., Dortmunder Union — Hórder Verein

2 (1926) Lfg. 1, S. 1/9.]

Hartę. Albert Sauveur: Das D urom eter , ein
H artep riifge ra t.*  Eine Stahlkugel fallt auf das unter 
45 0 geneigte Priifstiick, prallt zuriick. Die Auftreffstelle 
auf eine ebene Glasplatte wird markiert. Schwierige Ein- 
stellung. Ein Yorteil der Einrichtung ist aus der Be
schreibung nicht zu erkennen. [Trans. Am. Soc. Steel 

Treat. 9 (1926) Nr. 6, S. 929/32 u. 1000.]
W. T. Griffiths: Das H a r te n  des S tahles. 

U ebers ich t und  e in ige  Beitrage. Róntgenogra- 
phische Untersuchungen. Hartetheorien. [Metallurgist 
(1926) 26. Marz, S. 34/6; 30. April, S. 51/3; 28. Mai, 

S. 72/4; 25. Juni, S. 89/90.]
R. C. Brumfield: Verg leich zw ischen R o c k 

well- und  B r ine llh a rte .*  D e r  Rockwellharteprufer ist 
gegenuber dem Brinellveifahren bei weichen Metallen 
empfindlicher ais bei harteren. Infolge Abflachung auch 
des Diamanten sind die Angaben bei harten Metallen zu 
hoch. Kalthartung des Metalls an der Eindruckstelle beim 
Brinellyersuch; diese Hartesteigerung entspricht bis zu 
C-60 Rockwelleinheiten. [Trans. Am. Soc. Steel Treat. 9 

(1926) Nr. 6, S. 841/56.]

Kerbschlagbeanspruehung. H. J. Gough, D. Hanson 
und S. J. Wright: Das V e rha lten  von A lum in ium -  
E in k r is ta lle n  bei s ta tischen  und  w iederho lten  
Beanspruchungen . [Philos. Trans. Royal Soc., Ser. A 
226 (1926) S. 1/30; nach Chem. Zentralbl. 97 (1926) Nr. 1, 

S. 2.]
Dauerbeanspruchung. G. Weiter: Dauerschlag- 

fe s tig ke it und  dynam ische  E la s tiz ita tsg re n ze .*  
Abgekiirztes Verfahren zur Ermittlung der Dauerfestig- 
keit und Vergleich der Ergebnisse m it den am Pendel- 
sehlagwerk ermittelten. Priifung von Stahl, Messing, 
Kupfer, Aluminiumlęgierungen, Magnesiumlegierungen 
und Glas. Uebereinstimmung zwischen den Ergebnissen 
am Dauerschlagwerk bei abnehmender Schlagarbeit und 
den dynamisch-elastischen am Pendelschlagwerk. Kriti- 
sche Besprechung der Theorien iiber die Ursache des 
Dauerbruchs. Untersuchungen im elastischen Gebiet der 
Werkstoffe gibt brauchbare Anhaltspunkte fiir ihre Ver- 
wendbarkeit bei Dauerbeanspruchungen. [Z. V. d. I. 70 
(1926) Nr. 20, S. 649/55; Nr. 23, S. 772/6.]

VerschleiB. Guido H. Marx, Lawrence E. Cutter u. 
Boynton M. Green: Verschle iBversuche an GuB- 
e isen-Zahnradern . Erorterungsbeitrage von C. W. 
Ham, J. M. Lessells, G. M. Eaton, B. F. Waterman, H. J. 
Eberhardt, C. B. Hamilton, W. Lewis und W. R. Eckart. 
[Mech. Engg. 48 (1926) Nr. 6, S. 600/2.]

Magnetische Eigenschaften. Eugene Peterson: Kom- 
plexe M agne tis ie rung .*  Magnetisierung von Silizium- 
stahl durch sinusformige Magnetfelder yerschiedener 
Periodenzahl. [Phys. Rev. 27 (1926) Nr. 3, S. 318/28.] 

T. Spooner: T e m p e ra tu rk o e ff iz ie n t der magne- 
tischen  P e rm e a b ilita t  von S tah lb leeh .*  Be
stimmung des Temperaturkoeffizienten in den Grenzen 
yon — 20 bis + 46J. Mit zunehmender Induktion (2 bis 
10 KilogauB) nimmt der Koeffizient fur 1 °ab von +0,12 

je 1 0 auf -  0,021 %  (0,9 %  Si), von + 0,08 auf -  0,08 % 
(2,2 %  Si) und von — 0,03 auf — 0,18 %  (4 %  Si). [Phys. 

Rev. 27 (1926) Nr. 2, S. 183/8.]
Elektrische Eigenschaften. Chevenard: V e r la u f der 

Iso th e rm e n  f iir  den e lek tr ischen  W iderstand  
und  die T he rm o k ra ft der revers ib len  Eisen- 
N icke l - Leg ie rungen  im  T em peraturgeb ie t 
zw ischen — 200 und 1000°.* [Comptes rendus 182 

(1926) Nr. 23, S. 1388/91.]
Sonderuntersuchungen. Kotaro Honda u. Tomoichi 

Tanaka: Der M odu ł der E la s t iz i t a t  und  des
F o rm ande rungsw ide rs tandes  gegen Torsion 
( r ig id ity ) und  seine A enderung  durch  M agne
tis ie rung  yersch iedener S tah lso rten .*  Abnahme 
beider durch Abschrecken und m it dem C-Gehalt. Magne
tisierung erhoht den Wert der elastischen Konstanten bei 
C- und Co-Stahlen bei allen Feldstarken; ausgenommen 
sind Co-Stahle m it 35 bis 55 %  Co in schwaehen Feldern. 
Die elastischen Konstanten des Kobalts nehmen durch 
Magnetisierung ab. Nickelstahle yerhalten sich, abge- 
sehen von den irreyersiblen Stahlen, wie obige. Aenderung 
des Moduls des Formanderungswiderstandes betragt rd. 
das Dreifache der des Elastizitatsmoduls. [Science Rep. 
Tohoku Univ. 15 (1926) Nr. 1, S. 1/37.]

R. E. Kerslake: B es tim m ung  der Sehmied- 
b a rk e it von S tah le n  m it  H ilfe  der Brinell- 
M aschine.* Einfaches Verfahren zur Bestimmung der 
Schmiedbarkeit m it Hilfe eines geharteten Kegels. [Trans. 
Am. Soc. Steel Treat. (1926) Nr. 5, S. 773/6.]

Karl Schimz: Yersuche m it  0,8 d hohen Mut- 
tern.* Riittel- und Zugyersuehe an Schraubenver- 
bindungen m it abnehmender Mutterhohe. Auswertung 
fiir die 0,8 d hohe Mutter. [Masch.-B. 5 (1926) Nr. 12, 

S. 552/4.]
GuBeisen. D ie m agne tischen  E igenschaften  

yersch iedener Stahl- u nd  E isensorten. Kurze 
Zusammenfassung der Versuchsergebnisse der Physi
kalischen Reichsanstalt und der Frau Skłodowska Curie. 

[GieB. 13 (1926) Nr. 19, S. 353/4.]
O. Wedemeyer: Der E in f lu B  e iner langeren 

U ebe rh itzu ng  au f die A u s k r is ta llis a t io n  yon 

gebundenem  K o h le n s to ff im  GuBeisen. Zu- 
schriftenwechsel zwischen K. von Kerpely, dem Verfasser 
und E. Piwowarsky. [St. u. E. 46 (1926) Nr. 26, S. 875/7.] 

J. G. Pearce: GuBeisen im  m odernen Ma-
sch ine nbau . Wert der wissenschaftlichen Forschung 
fur GuBeisen und ihre Organisation in den yerschiedenen 
Landern. Ausbringen an GuBerzeugnissen. Gemein- 
schaftsarbeit im Forschungswesen und Normung. [Proc. 
Inst. Mech. Engs. (1925) I I ,  S. 1231/41.]

Eisenbahnmaterial. F. H. Williams: Vergleichende 

Yersuche m it  guBeisernen B rem sk ló tzen .*  Neue 
amerikanische Bremsklótze m it Stahleinlagen an der 
Bremsflache. Ersparnis gegenuber HartguB- und Grau- 
guBbremsklótzen. Abnutzungsyerhaltnisse. [Railway 
Mechanical Engineer 1926, April; nach GieB.-Zg. 23 (1926) 

Nr. 12, S. 340/1.]

Sonderstahle.

Dreistoffstahle. Kanzi Tamaru: D ie mechani-
schen E ige n sch a fte n  der T itan s tah le .*  In H 2- 
Atmosphare erschmolzene Ti-Stahle zeigen hohere Festig- 
keit ais die an der Atmosphare erschmolzenen, was auf 
die schadliche Wirkung der Titannitride zuruckgefiihrt 
wird. FlieBgrenze und Dehnung geringer, Einschniirung 

gróBer ais bei C-Stahlen. [Science Rep. Tohoku Univ. 15 

(1926) Nr. 1, S. 73/80.]

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe 8 . 117/20. —  E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Quelle..
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Rostfreie Stahle. R ostfre ies  E isen.* Neue Eisen- 
legierung (Delhi Tough) m it rd. 0,07 %  hohem Si- und 

Cr-Gehalt. Hohe Festigkeitseigenschaften. Elastizitats- 
modul 27 • 10*. Angrilf nur durch HC1 und H 2S04. Bis 
980° von 0 2 nicht angegriffen. [Eoundry Trade J  33 
(1926) Nr. 506, S. 328.J

Die V erw endung des n ic h tro s te nde n  Stahles 
„V 2 A“ in  h y d rau lis che n  An lagen .*  [Kruppsche 
Monatsh. (1926) Mai, S. 85/7.]

Magnetstahle. W. H. Hatfield: V erg le ich der
Stahle fiir  pe rm anen te  M agnete. Anforderungen 
an permanente Magnete je nach der Verwendungsart. 
Vergleichende Angaben iiber Koerzitivkraft, Remanenz, 
magnetische Energie usw. [Journ. Scient. Instruments 3 
(1926) S. 234/5; nach Chem. Zentralbl, 97 (1926) Nr 25 
S. 3572.]

Werkzeugstahle. E. Maurer und G. Schilling: Das 
Wesen der S ch ne lla rb e itss tah le . Zuschrift F. Fett- 
weis. [St. u. E. 46 (1926) Nr. 24, S. 811.]

Stahle fur Sonderzwecke. W ir ts c h a ft lic h e  Ver- 
wendung von S onders tah len .*  Fórderbander fiir 
Gliihófen, Rekuperatorengehause, Teile fiir Zinkróstófen
u. dgl. [Iron Trade Rev. 78 (1926) Nr. 24, S. 1561/4.] 

Grard: E in f iu B  der V e rb rennungs tem pe ra tu r  
auf die W ah l der F lu g zeug m o to rb aus to ffe . A n 
wendung au f A u sp u ffv e n tile .*  U. a. Verhalten 
yerschiedener Sonderstahle bei hohen Temperaturen 
[Rev. Met. 23 (1926) Nr. 6, S. 317/30.]

Metallographie.
Allgemeines. R. Vogel: Ueber die B ild u n g  von 

D e fo rm a tion szw illin gen  im  E u te k t ik u m .*  [Z. 
anorg.Chem. 154(1926) Tammann-Festschrift, S. 399/404.] 

N. N ikitin: Ueber W asserstoff-  und  Kohlen- 
d ioxydau fnahm e  durch  py rophorisches E isen , 
N ickel und  K o b a lt .*  [Z. anorg. Chem. 154 (1926) 
Tammann-Festschrift, S. 130/43.]

H. C. Knerr: W a rm e be h and lu ng  und  M e ta llo 
graphie des S tah les. V III. Legierte Stahle: Perli - 
tische Vanadin-, Chrom-, Vanadin- und Nickel-Chrom- 

Stahle. Mechanische Eigenschaften. [Forg. Stamp. Heat 
Treat. 12 (1926) Nr. 6, S. 212/9.]

W. Fraenkel: Z ur K e n n tn is  der Vorgange bei 
der E n tm ischung  iib e rs a tt ig te r  M ischkris ta lle .*  
Messungen am System Ag-Cu. Leitfahigkeitsmessungen. 
Vergleich bei anderen Systemen. [Z. anorg. Chem. 154 
(1926) Tammann-Festschrift, S. 386/94.]

F. T. Sisco: D ie  K o n s t it u t io n  des S tah les 
und GuBeisens. I.*  Grundlagen der Metallographie des 
Eisens und seiner Legierungen, insbesondere Kristalli- 
sation, Sattigung und Gleichgewicht, Kristallorientierung 
und -gefiige und die Allotropie des Eisens. [Trans. Am. 
Soc. Steel Treat. 9 (1926) Nr. 6, S. 938/53.]

W. H. Wills jr . : D ie V e rsuch san s ta lt ais eine 
wichtige S te lle  zur P r iifu n g  von Leg ierungen 
und W erkzeugs tah len .*  [Trans. Am. Soc. Steel 
Treat. 9 (1926) Nr. 5, S. 755/72. ]

Apparate und Einrichtungen. Raymond Davis: 
Pho tographische  A p p a ra tu r  zu r W iede rgabe  
zy lind rischer F lachen .*  [Scient. Papers Bur. Stan- 
dards 20 (1925) Nr. 517, S. 515/26.

Priifverfahren. Bo Kalling und Georg Pagels: Ueber 
die M ik ro s tru k tu r  ho chp ro zen tig en  Chrom- 
stahls.* Stahl m it weniger ais 0,10 bis 0,20 %  C und 
etwa 14 %  Cr; Stahl mit mehr ais 0,20 %  C. Bestimmung 
der Widerstandsfahigkeit gegen chemische Einfliisse. 
[Jernk. Ann. 110 (1926) Heft 5, S. 209/33.]

Aetzmittel. Fr. Heinrich u. W. Voigt: Z ur K e n n t 
nis des O berho ff erschen A e tzm itte ls . Die 
Wirkung der yerschiedenen Agenzien auf die Aetzung, 
insbesondere auf die Eigenschaft der Kupferschicht. 
Die Wirkung des Aetzmittels beruht nicht wie bei den 
Heynschen auf dem Gehalt an CuCl2, sondern an Fe Cl. 
[Z. anorg. Chem. 154 (1926) Tammann-Festschrift, 
S. 209/12.]

Friedrich Kórber: U eber A e tz fa rbe n  von

E isen-S iliz ium -Leg ie rungen .*  Abschatzung des Si-

Gehaltes auf Grund der Aetzfarbung. [Z. anorg. Chem. 
154 (1926) Tammann-Festschrift, S. 267/74.]

Physikalisch-chemische Gleichgewichte. Franz We- 
yer: Ueber zwei B e isp ie le  r iic k la u f ig e r  Um-
w and lu ngsku rve n  in  a n iso tro pen  b in a re n  S y 
stem en.* Ueber den Polymorphismus der Fe-C-Legie- 
rungen und den Verlauf der A 37 und A4-Umwandlung in 
den Systemen Fe-Si und Fe-Sn. Móglichkeit eines fest- 
liegenden Tripelpunktes oder eines stetigen Kurvenzuges 
bei der Abschniirung des y-Gebietes. Letzteres ergibt, 

daB S- und a-Mischkristalle ais einheitliche Phase auf- 
zufassen sind. [Z. anorg. Chem. 154 (1926) Tammann- 
Festschrift, S. 294/307.]

H. A. Schwartz: G ra p h itb i ld u n g  bei konstan- 
ter T em peratur.*  Bestimmung der physikalischen 
Konstanten fiir die Graphitbildung. Bildungsgeschwindig- 
keit von der Wanderungsgeschwindigkeit des Kohlenstoffs 
und seiner Konzentration abhangig. Mathematische 

Ableitung. Graphit-Bildungs-Bereich handelsiiblicher 
GuBeisensorten. EinfiuB von Si. Bibliographie. [Trans. 
Am. Soc. Steel Treat. 9 (1926) Nr. 6, S. 883/906.]

K. Schónert: B e itrag  zum  S ys tem : Eisen- 
Sauersto ff.*  Aufstellung eines Zustandsdiagramms 
auf Grund der bisher bekannten Forschungsergebnisse. 
[Z. anorg. Chem. 154 (1926) Tammann-Festschrift, 
S. 220/5.]

Rudolf Ruer und Johann Kuschmann: U eber die 
M isch ba rke it von K u p fe r  u n d  Ton Z in n  m it  
E isen in  geschm olzenem  Zus tande . Im  Gegensatz 
zu W ever und R e inecken  wird die beschrankte 
Mischbarkeit von Kupfer und Zinn m it Eisen in geschmol
zenem Zustande behauptet. [Z. anorg. Chem. 153 (1926) 
Heft 3, S. 260/2.]

Rudolf Ruer: U eb e rsa tt ig te  M is c h k r is ta lle  
und  die N a tu r  des M artens its .*  Annahme der Aus- 
scheidung iibersattigter Mischkristalle aus Losungen kann 
nicht aufrecht erhalten werden. Martensit kann deshalb 
nicht ais eine echte Losung von Kohlenstoff oder Zementit 
in ot-Eisen angesehen werden. [Z. Phys. Chem. 121 (1926) 
Heft 5/6, S. 484/8.]

E. Kordes: D ie  e u tek tische  G efr ie rpunk t-
e rn ied r ig ung  in  b in a re n  G em isehen.* Bestim
mung der eutektischen Gefrierpunkterniedrigung aus 
dem Verhaltnis der Schmelzpunkte der reinen Kompo
nentem Deutung des eutektischen Schmelzens. Ueberein
stimmung der GesetzmaBigkeiten bei der eutektischen 
Gefrierpunkterniedrigung und den róntgenographischen 
F orschungsergebnissen. Iz. anorg. Chem. 154 (1926) 
Tammann-Festschrift, S. 93/125.]

Torajiro Ishiwara, Takeo Yonekura und Toyozó 
Ishigaki: Das te rnare  D ia g ram m  E isen-Kohlen-  
sto ff-K up fer .*  Untersuchung der perlitischen Gleich
gewichte pseudobinarer Form und der unveranderlichen 
Gleichgewichte aus zwei fliissigen und zwei festen Phasen. 
Das ternare peritektische Gleichgewicht und das ternare 
Eutektoid. Aufstellung des ternaren Diagramms bis 
30 %  Cu auf experimentellem Wege. Mikroskopische 
Wiedergabe der binaren und ternaren Eutektika. [Science 
Rep. Tohoku Univ. 15 (1926) Nr. 1, S. 81/114.]

J. E. Hurst: Der G e sam tk o h le n s to ffg e h a lt 
von GuBeisen.* Praktische Bedeutung der Loslich- 
keitslinien der Ternar-Systeme. [Engg. 121 (1926) 
Nr. 3149, S. 583/4.]

Kótaró Honda und Hikozo Endo: D ie  Volum en- 
ande rung  von GuBeisen be im  E rs ta rre n , nebs t 
e iner K r i t ik  des D o p p e ld ia g ram m s  des Syste- 

mes E isen- K oh lens to ff.*  Die Frage, ob Graphit 
primar aus der Schmelze oder sekundar durch Zerlegung 
von FesC gebildet wird, wird besprochen und die Volu- 
menzunahme in letztem Falle bestimmt. Vergleich der 
ermittelten und errechneten Volumenanderung. Die 
Darstellung des Fe-C-Diagramms ais Doppeldiagramm 
scheint nicht berechtigt. [Z. anorg. Chem. 154 (1926) 
Tammann-Festschrift, S. 238/52.]

Walter Denecke: U eber das D re is to ffsy s te m  

E isen-S iliz ium -C h rom .*  Aufstellung des Raum-

Zeilschrijtenverzeichnis nebst Ablcurzunyen siehe S. 117/20. —  E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Quelle.
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diagramms Fe-Si-Cr bis 30 %  Si und 30 %  C. Fe und Cr 
bil den eine liickenlose Reihe von Mischkristallen mit 
einem Minimum in der Erstarrungslinie. [Z. anorg. 
Chem. 154 (1926) Tammann-Festschrift, S. 178/85.]

H. Bredemeier: K u rze r  B e itrag  zur thermo- 
dynam ischen  B ehand lu ng  des A u ftre tens  von 
M ischungs liicken  und  V erb indungen  in  festen 
Losungen b ina re r Systeme.* Einheitliohe thermo- 
dynamische Behandlung der liickenlosen Mischkristall- 
reihe, der Mischungsliicke im festen Zustande und der 
Yerbindungsbildung in festen Losungen. [Z. anorg. 
Chem. 154 (1926) Tammann-Festschrift, S. 405/12.] 

John Bright Ferguson: G leichge w ichte in  Sy- 
stem en, die E isenox ydu l e n tha lten .*  [Trans. 
Faraday Soc. -21 (1925) Part 2, S. 240/2; vgl. St. u. E. 45

(1925) S. 1925/6.]
A. von Yegesack: D ie heterogenen Gleichge- 

w ichte  L iąu id u s- S o lid u s  in  dem te rnaren  
System  E isen-Chrom -Kohlenstoff.*  Kristallisa- 
tion aus dem SchmelzfluB in einer ununterbrochenen 
Reihe von Mischkristallen. Flaohes Minimum bei 1490° 
und 28 %  Cr. Cr-Schmelzpunkt >  1700°. Abhangigkeit 
des Gefiiges von der Warmebehandlung bis 30 %  Cr. 
Erganzung des von Ruff und Foehr aufgestellten Zu- 
standsdiagramms Cr-C. Die im ternaren System auf- 
tretenden festen Phasen (Fe-Cr-Mischkristalle, fast reiner 
Zementit und Doppelkarbide). Aufstellung des Raum- 
diagramms Fe-Cr-C. [Z. anorg. Chem. 154 (1926) Tam
mann-Festschrift, S. 30/60.]

Feinbau. Ernest G. Linder: T herm okra ft von 
E in k r is ta ll- Z in k d ra h te n .*  Thermokraft steigt nicht 
proportional der Temperatur, sondern nimmt m it stei- 
gender Temperatur in verstarktem MaBe zu. [Phys. 
Rev. 26 (1925) Nr. 4, S. 486/90.]

Anton Pomp und Rutger Wijkander: E in f lu B
der A usb ild ung s f orm  des Z em en tits  auf die 
H a r tb a rk e it  des S tahles.* Kugeliger und streiliger 
Zementit. Lósungsgeschwindigkeit des Zementits im 
Ferrit abhangig von der GroBe der Zementitoberflache. 
Berechnung der Oberflache Ton streifigem und kugeligem 
Zementit in eutektoidem Stahl. Harteversuche an Proben 
eines eutektoiden Stahles m it fein- und grobkugeligem 
bzw. streifigem Zementit. Nur teilweise Uebereinstim- 
mung der Versuchsergebnisse m it der Berechnung. 
Mikroskopische Verfolgung des Auflósungsvorganges. 
Folgerungen fiir die Hartereipraxis. [Mitt. K.-W.-Inst. 
Eisenforsch. 7 (1926) Lfg. 2, Abhdlg. 61.]

Beschrankte  S ic h tb a tm ach u n g  von Fehl- 
s te llen  in  geschweiBten P roben durch  Rontgen- 
s trah len .*  Vergleich zwischen den Ergebnissen der 
róntgenographischen, Festigkeits- und makroskopischen 
Priifung an geschweiBten Proben. [Power 63 (1926) 
Nr. 21, S. 800/3.]

Róntgenographie. W. L. Fink und E. D. Campbell: 
E in f lu B  der W arm ebehand lung  und  des Kohlen- 
s to ffgeha ltes  au f das Gefiige reiner Eisen- 
K oh lensto ff-  Leg ierungen .* Róntgenographische 
Untersuchung der a-y-Umwandlung. Beim Abschrecken 
eutektoider und iibereutektoider Legierungen wurden 
rau m ze n tr ie r te  te tragona le  Gitter gefunden. Seine 
Einheitlichkeit wachst m it dem Kohlenstoffgehalt. 
Das Gitter ist bei niedrigen Temperaturen weniger be- 
standig ais das y-Gitter. Erórterung. [Trans. Am. Soc. 
Steel Treat. 9 (1926) Nr. 5, S. 717/54 u. 780.]

Kaltbearbeitung. H. J. Seemann: Ueber Defor- 
m a t io n s s tru k tu re n  ka ltgereck te r M etalle .*. Be- 
spreehung neuerer Forschungsergebnisse. [Z. V. d. I. 70
(1926) Nr. 23, S. 777/8.]

Hikoroku Shoji: Ueber die P la s t iz it a t  der
M eta lle .* [Scient. Papers Inst. Phys. Chem. Research 4 
(1926) Nr. 57/8, S. 189/201.]

S. C. Spalding: E in f lu B  des Erw arm ens bei 

k a lt  gezogenen S taben .*  Versuchsergebnisse fiir 
einen C-Mn-, Ni- und Cr-V-Stahl nach verschiedener 
Kaltreckung und verschiedener Warmebehandlung. 
Streckgrenze der Stahle nach Anlassen auf 315° wesent-

lich erhóht, Bruchgrenze nur wenig. Abnahme von Deh- 
nung und Kerbzahigkeit. Bei 600° starkę Abnahme der 
Streckgrenze und Zugfestigkeit, Zunahme von Dehnung 
und Kerbzahigkeit. Erórterung. [Trans; Am. Soc. 
Steel Treat. 9 (1926) Nr. 5, S. 685/716 u. 780.]

KorngróBe und Wachstum. S. Kyropoulos: E in 
V erfah ren  zur H e rs te llu n g  groBer K ris ta lle .*  
Erzeugung groBer Kristalle aus dem SchmelzfluB durch 
Konstanthalten der Temperatur und einseitige Warme- 

abfuhr. [Z. anorg. Chem. 154 (1926) Tammann-Fest
schrift, S. 308/13.]

Diflusion. E. Zingg: D ie  D iffu s io n  des Koh- 
lens to ffs  in  das oc-Eisen.* [St. u. E. 46 (1926) 
Nr. 23, S. 776/7.]

Sonstiges. A. Eucken: W as is t ein M eta li?* 
Die charakteristischen Eigenschaften der Metalle und 
ihre gegenseitigen Zusammenhange. Die elektrische Leit
fahigkeit ais metallische Fundamentaleigenschaft. Das 
Zustandekommen der elektrischen Leitfahigkeit durch 
freie Elektronen. Elektrische Leitfahigkeit und Atombau. 
[Z. Metalik. 18 (1926) Heft 6, S. 182/8.]

Hikoroku Shoji und Yoshio. Mashtyama: Ueber 
die P la s t iz it a t  von M e ta llen  bei hohen Tem
peraturen .*  [Scient. Papers Inst. Phys. Chem. Re
search 4 (1926) Nr. 57/8, S. 202/5.]

Fehler und Bruchursachen.

Briiche. Merklen: B ruche rsche inungen  an
Sch ienen , ih re  U rsachen und  M it te l zu ihrer 
V erh iitung .*  EinfluB von Seigerungen und Lunkern 
auf die Festigkeit der Schienen. Anzustreben móglichst 
feine Kornstruktur und homogenes Gefiige. Verguten 
der Schienen. Verminderung der Seigerung und des 
Lunkerns durch Zugabe von Si und GuB in von oben 
nach unten verjiingte Kokillen. [Genie civil 88 (1926) 
Nr. 25, S. 547/9.]

Z e rk n a ll eines W asserrohrkesse ls zu Fleet- 
wood. Platzen eines Rohres (rd. 8 atu) infolge Ueber- 
hitzung. Vermutlich wurde der Zerknall durch Einwirkung 
der unvollstandig verbrannten Feuergase begiinstigt. 
[Engg. 121 (1926) Nr. 3151, S. 674.]

RiBerscheinungen. Bem erkensw erte  Schaden 
an Kesseln und  K esse lte ilen .*  Nietlochrisse in
folge Ueberanstrengung des Baustoffes bzw. fehlerhafter 
Nietung in der Kesselschmiede. [Z. Bayer. Rev.-V. 30 
(1926) Nr. 5, S. 57/9.]

Korrosion. W. M. Thornton und J. A. Harle: 
D ie e le k tro ly tisch e  K o rro s io n  von E isen- 
leg ierungen .* Das Wesen der Korrosion des Eisens. 
Verfahren zur Kurzzeit-Korrosionspriifung auf elektro- 
lytischem Wege. [Trans. Faraday Soc. 21 (1925) Nr. 61, 
S. 23/35.]

A. J. Allmand und R. H. D. Barklie: E in fluB  von 
W echse lstróm en  au f die e lek tro ly tische  K or
rosion  des Eisens.* Ueberlagerter Wechselstrom be- 
schleunigt die Korrosion in alkalischen Losungen und 
im Boden. Ebenso Zusatz von Chloralkalien. [Trans. 
Faraday Soc. 22 [1926] 1. Teil, S. 34/45.]

R. Van A. Mills: S chu tz  der A usrustungen  fiir 
Oel und ' G asfe lder gegen K orrosion.* [Buli. 
Bur. Mines 233 (1925).]

St. Reiner: U eber die A ng re ifb a rk e it von 
M e ta llen  durch  Iso lie ró lh a rzm asse .*  Durch reines 
Harz konnen iiber 2 %  Fe in Losung gebracht und dadurch 
die Saurezahl wesentlich erhóht werden. Verschlechterung 
des Oels durch Metallkatalyse. [Z. angew. Chem. 39 
(1926) Nr. 19, S. 588/91.]

W. G. Whitman und E. L. Chappell: Korrosion 
von S tah le n  an der A tm osphare .*  Proben wurden 
in einem Behalter der Einwirkung der Atmosphare aus- 
gesetzt und regelmiiBig bei wechselnder Lange der Trok- 
kenzeit mit Wasser bespriiht. Hernach wird der Gewichts- 
verlust bestimmt. Die Ergebnisse dieser Kurzzeitprobe 
stimmen gut m it den Rostungsversuehen der A. S. T. M. 
im Freien in vieljahriger Dauer iiberein. [Ind. Engg. 
Chem. 18 (1926) Nr. 5, S. 533/5.]
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Chemische Priifung.

Allgemeines. C. Mayr: S tu d ie n  iiber die Ver- 
ande rlichke it des T h io su lfa tt ite rs .*  EinfluB der 
Kohlensaure bei gleichzeitigem Vorhandensein gewisser 
Bakterien auf Thiosulfatlósung. Untersuchungsergeb- 
nisse der sterilisierten, nichtsterilisierten und kiinstlich 
geimpften Losungen. Nachweis und Bestimmung des 
Sulfits. [Z. anal. Chem. 68 (1926) Nr. 7/8, S. 274/83 ] 

J. E. Fletcher und J. G. Pearce: Schnelle  Be
stim m ung der Zusam m ense tzung  von G uB 
eisen.* Berechnung und graphische Ermittlung auf 
Grund der chemischen Verbindungen der einzelnen 
Gefiige bestandteile. [Buli. Brit. Cast Iron Research 
Assoc. (1926) Nr. 11, S. 17/22.]

Probenahme. Karl d ’Huart: D ie E rm it t lu n g  
des W assergehaltes der T rockenkoh le  bei der 
B raunkoh len trocknung .*  Beispiel fur die Schwierig- 
keiten bei der Probenahme. [Feuerungstechn 14 (1926) 
Nr. 18, S. 213/4.]

MaBanalyse. Weber: Chem ische A na lyse  an- 
organischer S toffe. Auszugliche Schrifttumzusammen- 
stellung iiber potentiometrische Titrationsverfahren ver- 
schiedener Metalle. Verschiedene Titerstellungen. [Z. 
anal. Chem. 68 (1926) Nr. 6, S. 244/54.]

Elektrolyse. Wilhelm Moldenhauer: E lektroana-  
lytische B es tim m ung  von N icke l in  Nickel- 
stahl usw. Versuche zur eisenfreien Abscheidung des 
Nickels. Arbeitsweise und Elektrolysendauer. Ergeb
nisse. [Z. angew. Chem. 39 (1926) Nr. 21, S. 640/2.] 

Brennstoffe. Hans FleiBner: Zur Teerbestim- 
mung in  M inera lkoh len .*  Beschreibung eines 
Schnellverfahrens zur annahernden Bestimmung des 
Teergehaltes von Kohlen. [Berg-Hiittenm. Jahrb. 74 
(1926) Nr. 1, S. 3/4.]

Erich Fleischmann: U eber die E rm it t lu n g  der 
Urteerausbeute im  A lum in iu m sch w e lap p a ra t.*  
Verfahren zur mechanischen Trennung der fliissigen 
Destillationsprodukte durch Zentrifugieren. Beschreibung 
der Vorrichtung und Arbeitsweise. Genauigkeit. [Brenn- 
stoff-Chem. 7 (1926) Nr. 12, S. 186/7.]

Gase. Glaser: Gasanalyse.* Auszugliche Schrift- 
tumzusammenstellung iiber allgemeine Verfahren und 
Vorgange, Apparate und Reagenzien. [Z. anal. Chem. 68 
(1926) Nr. 6, S. 234/44.]

Feuerfeste Stoffe. E ine  S chne llm e thode  fiir  den 
^Nachweis von B a u x it  in  S cham o ttep roduk ten . 
Nachweis von Bauxit m itHilfe des spezifischen Gewichtes. 
[Rev. d. Mat. de Constr. et de Trav. publ. 1925, Nr. 193,
S. 236 B; nach Tonind.-Zg. 50 (1926) Nr. 48, S. 878.] 

Magnesium. Waldemar M. Fischer: D ie  iiber- 
sattigten Losungen des M agnes ium oxala tes  
und die O x a la t tre n n u n g  von K a lz iu m  und  

Magnesium. Untersuchungen an iibersattigten Losun
gen. Versuche zur Abscheidung des Kalziums aus ver- 
schieden stark iibersattigten Magnesiumoxalatlosungen. 
Ergebnisse. [Z. anorg. Chem. 153 (1926) Nr. 1/2, S. 62/76.] 

Chrom. A. Franke und R . Dworzak: Ueber die 
Bestim m ung von Chrom  in  Chrom ąisenste in . 
Vorteile undNachteile desFerrosulfat-,Permanganat- und 
des jodometrischen Verfahrens. Erreichte Genauigkeit. 
[Z. angew. Chem. 39 (1926) Nr. 21, S. 642/4.]

Aluminium. Gerhart Jander und Otto Ruperti: 
Zur F a llu n g  des A lu m in iu m s  ais O x y d hy d ra t 
m itte ls A m m oniaks . EinfluB verschiedener Mengen 

von Ammoniumchlorid und freiem Ammoniak auf die 
Lóslichkeit des Aluminiumoxydhydrates. EinfluB des 
Arbeitens bei Zimmer- und Siedetemperatur. Richtlinien 

fiir die zweckmaBigste Arbeitsweise.' [Z. anorg. Chem. 153 
(1926) Nr. 3, S. 253/9.]

Kalzium. H. Richarz: D ie  S ch ne llb e s tim m ung  
des Kalkes in  R o hm e h le n  und  Z em en ten , die 

Hochofenschlacke e n th a lte n . Fallung von Kalk 
durch Ammoniumoxalat nach vorausgegangener Ab
scheidung von A120 3, Fe20 3 und Mn und Titration mit 

Ptrmanganat. [Zement 15 (1926) Nr. 23, S. 407/8.] 
Molybdan. A. D. Funck: K o l o rim e tr ische

M o lybdanbes tim m ung . Losen der Molybdansaure

oder des Molybdats in festem Natriumhydroxyd und 
Verdunnen m it Wasser. Yergleich der nach Zusatz von 
Wasserstoffsuperoxyd braunrot gefarbten Losung m it 
einer Vergleiehslósung bekannten Molybdangehalts. Ge
nauigkeit. [Z. anal. Chem. 68 (1926) Nr. 7/8, S. 283/6.] 

Graphit. K. Briesewitz: Z u r  G raph itbe s tim -  
m ung im  GuB m it  u n m itte lb a re r  W agung  des 
R iickstandes . Losen der Probe in Salpetersaure und 
Behandeln m it FluBsaure bei 90°. Nach %  st wird kurz 
aufgekocht und filtriert. Genauigkeit. [GieB. 13 (1926) 
Nr. 24, S. 429.]

Silizium. Johann Verfiirth: E ine  neue S iliz ium -  
S ehne llbe s tim m ung  in  S ta h l und  Rohe isen. 
Losen der Probe in Brom-Salzsaure und Weiterbehand- 
lung wie iiblich. Genauigkeit. [GieB. 13 (1926) Nr 24, 
S. 427/9.]

Methan. Wilhelm Steuer: Z ur B e s tim m ung  der 

M e th ankoh len  wasserstoffe.* Verbrennung des Gas- 
gemisches iiber Palladium. Vorteile dieser Arbeitsweise 
und Genauigkeit. [Gas Wasserfach 69 (1926) Nr. 21, 
S. 417/9.]

Chrom-Eisen. K in ’ichi Someya: B e s tim m ung
von Chrom saure , Ferrie isen  und  F e rr iz y a n id  
m itte ls  T ita n osu lfa ts . Herstellung von Titanosulfat 
mittels Amalgams. Yerwendung eines Gemisches von 
Chromsaure, Ferrieisen und Ferrizyanid bei der Titration 
yon Chromsaure unter Verwendung yon Diphenylamin ais 
Indikator. Veiwendungsmóglichkeit des Diphenylamin3 

bei der Zinnchlorurtitration des Ferrizyanids. [Z. anorg. 
Chem. 152 (1926) Nr. 3/4, S. 386/90.]

Phosphorsaure. K in ’ichi Someya: B e s tim m ung  
von Phosphorsaure  durch  U ran y la ze ta t. Fallung 
der Phosphorsaure ais Uranylammoniumphosphat, das 
mit Salzsaure aufgenommen, durch Zink- oder Wismut- 
amalgam reduziert und dann m it Kaliumbichromat 
titriert wird. [Z. anorg. Chem. 152 (1926) Nr. 3/4, S. 382/5.] 

Mangan. Alan Newton Campbell: D ie d irek te  
O x yd a tio n  von zw e iw ertigem  M angan  zu Per- 
m anganat. Oxydation des Mangans zu Permanganat 
durch Elektrolyse. Ermittlung der giinstigsten Arbeits- 
bedingungen. [Trans. Faraday Soc. 22 (1926) 1. Teil, 
Nr. 64, S. 46/51.]

Vanadin. K in ’ichi Someya: B e s tim m ung  von 
Y a n ad in  in  G egenw art von E isen. Berichtigung 
zu obiger Arbeit. [Z. anorg. Chem. 152 (1926) Nr 3/4 
S. 391/2.] ' ’

Warmemessungen und MeOgerate.

Warmeleitung. Wilhelm Nusselt: D ie Gasstrah- 
lung  bei der S tro m ung  im  R ohr.*  Formeln fiir die 
Berechnung der Gasstrahlung einer zylinderfórmigen Gas- 
saule. [Z. V. d. I. 70 (1926) Nr. 23, S. 763/5.]

Heizwertbestimmung. L. NłederstraBer: U eber die 

S tra h lu n g sk o rre k tu r  bei der k a lo r im e tr is ch e n  
H e izw ertbes tim m ung .*  Fehler bei der iiblichen Be- 
rechnungsart und Richtlinien, um diesen auf ein Mindest- 
maB herabzusetzen. [Brennstoff-Chem. 7 (1926) Nr 12
S. 185/6.]

Sonstige MeOgerate und Me0verfahren.

Druckmesser. Otto von Kalman: B e itrag  zur 

Theorie des D iffe ren tia l- M anom e te rs .*  Grund- 
gedanke des MeBverfahrens. Vorzug der proportionalen 
Anzeige gegeniiber der quadratischen. Berechnung eines 
Spezialmanometers. Graphische Darstellung seiner Wir- 
kungsweise. Fehlergrenze. [Siemens-Z. 6 (1926) Nr 6
S. 289/97.] ' ‘ ’

Angewandte Mathematik und Mechanik.

Festigkeitslehre. F. Schleicher: Der Spannungs-  
zu s tan d  an  der F lieBgrenze  (P la s tiz ita tsb e -  
d ingung).*  [Z. angew. Math. Mech. 6 (1926) Nr 3
S. 199/216.] ' ' ’

H. Carrington: Biege- und  Yerdrehungsspan-  
nungen  in  b e la s te te n  K u rb e lw e lle n .*  Versuche 
zur Ermittlung der Giiltigkeit der theoretisch aufgestellten 
Biege- und Verdrehungsformeln. [Eng. 141 (1926)
Nr. 3671, S. 520/1.] 1
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J  Erenkel: Zur Theorie der E la s tiz ita ts-  
grenże und  der F e s tig ke it k r is ta llin is c h e r  
K or per. Yergleieh der Schubfestigkeit kristallmer Kor- 
per m it der statischen Reibung zwischen zwei verschie- 
denen Korpern. Angenahertes Yerfahren zur Berecb- 
nung der Zug- und Schubfestigkeit, indem die potentieile 
Energie zweier Kristallhalften ais Funktion ihrer rela- 

tiven Verschiebung, beim Fehlen irgendeiner 
deformation, betrachtet wird. [Z. Phys. 37 (1926)

Nr. 7/8, S. 572/609.1
Rudolf Mayer: Versuche iiber die ebene ±Sie- 

gung gekrum m te r Stabe.* Berechnung nach Na- 
vier fiihrt zu einer zu giinstigen Beurteilung des Span- 
nungszustandes, und zwar wachst dieser Fehler bei 
Staben gedrungener Form. Ermittlung nach R ósa l 
ergibt einwandfreie Naherungswerte. Anwendbarkeit 
der Navierschen Rechnung in Abhangigkeit vom Schlank- 
heitsgrad. [Z. angew. Math. Mech. 6 (1926) Nr. 3,

S- 216/24.] , „
A. Huggenberger, Dr. sc. techn.: F e s tig ke it halb- 

k r e i s f  orm iger P la t te n  u nd  D a m p f  turb inen-  
Le itrade r. Mit 95 Abb. und 13 Zahlentaf. Berlin 

(NW 7): V.-D.-I.-Verlag, G. m. b. H., 1926. (2 BI., 
74 S.). 4°. 6 R ,-M. (Forschungsarbeiten auf dem Ge- 
biete des Ingenieurwesens. Hrsg. vom Yerein deutscher 

Ingenieure. H. 280.) “  ® “
Berechnungsverfahren. Gerhard Wirtz: B e itrag

zur Berechnung liegender zy lind r ische r  Be- 
h a lt  er.* Spannungsermittlung in liegenden zylindri- 
schen Behaltern, hervorgerufen durch das Gewicht der 
Fullung und das Eigengewicht. Vergleich zwischen den 
rechnerischen und wirklichen Ergebnissen. Ausgefiihrte 
Lagerungen und Verbesserungsvorschlage. i [Warme 49 

(1926) Nr. 25, S. 433/7.]

Eisen und sonstige Baustoffe.

Eisen. Le ich tle g ie rungen  und  S tah l. Vorziige 
und Nachteile der fiir die Yerwendung im Flugzeugbau 
in Frage kommenden Metallegierungen und legierten 

Stahle. [Eng. 141 (1926) Nr. 3671, S. 528.]
Ernst Broschat: Der B eha lte rbau . Ein Handbuch 

fiir die Berechnung und Ausfiihrung eiserner Fliissig- 
keits- und G asbeha lte r. (In 6 Teilen.) T. 1: Kon- 
struktionselemente. Mit zahlr. Abb. u. Tab. Leipzig: 

Otto Spamer 1926. (96 S.) 8°. 7,50 R .-M. ~ B ™
Zement. K. G. Wennerstróm: D ie schwedischen 

E isenw erke und  die Zem enterzeugung  aus 
Schlacke. Wirtschaftliche Betrachtung des Wenner- 
strom-Verfahrens auf Grund der Verhaltnisse in der 
schwedischen Eisenindustrie. :[Tek. Tidskrift 56 (1926) 

Allmanna Avdelningen 24, S. 224/5.]

Normung und L?ieferungsvorschnften.

Normen. W. Weibull: Das N orm alis ierungs-  
prob lem  von techn ischen  G es ich tspunk ten  aus 
be trach te t. Allgemeiner kurzer Ueberblick, besonders 
iiber die schwedischen Bestrebungen. [Tek. Tidskrift 56 
(1926) Allmanna Aydelningen 20, S. 182/3.]:

Lief erungs vorsehrif ten. S tah llie fe rungsvo r-
sch r ifte n  der Soc ie ty  of A u to m o tiv e  Engineers. 
Kennzeichnung, Hersteilungsverfahren, chemische und 
physikalische Eigenschaften gewohnlicher und legierter 

Stahle. [Nickel Steel Nr. 1 (1925).]

Betriebswirtschaft und Industrieforschung.

Allgemeines. Hugo Meinl: G le ic h r ic h tu n g  der 
w ir ts c h a ft lic h e n  Z ie le  der A rbe itnehm er und  
ihres A rbe itgebers .* [Sparwirtsch., AWB, 3 (1926) 

Nr. 5, S. B 97/100.]
Axel Waldner: D ie A usw ertung  der te c h n i

schen L ite ra tu r . Buch- und Zeitschriftenwesen; tech
nische Referate; literarische Abteilungen der technischen 
Unternehmungen. ,, Literaturtechniker. “ [Tekn. Tid
skrift 56 (1926) Allmanna Aydelningen 26, S. 237/41.] 

Psychotechnik. Richard Hamburger: Leistungs- 
ste igerung  und  A rbe ite rscha ft. Der Lohnanreiz, 
ais Mittel zur Leistungssteigerung, ist fiir den Arbeiter 
gefahrlich. [Ind. Psychotechn. 3 (1926) Nr. 6, S. 178/84.]

W. Poppelreuter: D ie A rbe itsk u ry e  in  der 
E ign ung sp r iifu n g .*  Einfaches Verfahren zur Ge- 
winnung von Arbeitskuryen mittels der Arbeitsschauuhr. 

[Ind. Psychotechn. 3 (1926) Nr. 6, S. 161/7.]
Zeitstudien. Z e its tu d ie n  au f H iit te n  we rken.* 

Die Zeit ais Leitfaden bei betriebswirtscjiaftlichen Unter
suchungen. „Sollzeit." Betriebszeitfaktor, Laufzeit- 
faktor, Riihrigkeitsfaktor. Bedeutung der Zeitstudien fiir 
die Akkordfestsetzung und Betriebsverbesserung. Bei- 

spiele. [St. u. E. 46 (1926) Nr. 25, S. 839/44.]

Wirtschaftliches.

Allgemeines. Kurt Singer: Bem erkungen zur 
K o n ju n k tu r fo rs c h u n g . Kritische Stellungnahme zu 
den Forschungsyerfahren des Berliner Instituts fiir Kon
junkturforschung im Vergleich zu denen des Harvard- 
Dienstes und Spiethoffs. [Wirtschaftsdienst 11 (1926) 

Nr. 26, S. 875/9.]
H. Monden: N u tzanw endu ng  aus am e r ik an i

schen W ir tsc h a fts fo rm e n  f iir  E uropa .*  Natiir- 
licher Reichtum. Geringe Bevolkerungszahl. Der Dollar 
das AllgemeinmaB." Facharbeitermangel. Arbeitsrationa- 
lisierung. Gutertypisierung. Finanzierung des Ver- 
brauchs. Der Sparer sein eigener Zinsenzahler. SchluB- 
folgerungen. [St. u. E. 46 (1926) Nr. 24, S. 806/10.] 

H and w orte rb uch  der S taatsw issenschaften . 

Hrsg. von D. Dr. Ludwig Elster, Professor an der Uni- 
versitat Jena, Dr. Adolf Weber, Professor an der Uni- 
versitat Miinchen, Dr. Friedrich Wieser. 4., ganzlich 
umgearb. Aufl. Bd. 7: Religions- und kirchliche Statistik
— Tamassia. Jena: Gustav Fischer 1926. (VIII,

1240 S.) 4°. Geb. 40 R ,-M. S  B S
John Maynard Keynes: Das Ende des Laissez- 

Faire . Ideen  zur V e rb in d un g  von Privat-  und 
G em e inw ir ts cha ft . Miinchen und Leipzig: Duncker 

&" Humblot 1926. (40 S.) 8°. 1,50 R ,-M. =  B =
W. Muller, Professor Regierungsbaurat

a. D .: Sozia le  u nd  techn ische  W irtsehaftsfiih-  
rung  in  A m erika . G em e in sch a fts a rb e it und 
soz ia le r A usg le ieh  ais G rund lage  indus tr ie lle r  
H o chs tle is tu ng . Mit 45 Abb. auf Taf. Berlin: Julius 
Springer 1926. (VI, 213 S.) 8°. 7,20 U.-M, geb. 8.40 R.-if.
— Inhalt: Allgemeines iiber Charakter und Lebensweise 
des Amerikaners; allgemeine Gesichtspunkte iiber die 
Industrie: der industrielle Betrieb; die Arbeitsgesetz- 
gebung; das Versicherungswesen; das Fortbildungsschul- 
wesen; die Einkommenbesteuerung; die Wirtschafts- 
bilanz des Arbeiterhaushaltes; das private Leben des 
Arbeiters und seine Stellung in der biirgerlichen Gesell
schaft; die Stellung des Arbeiters zum Staat, der biirger
lichen Gesellschaft und der Industrie; was uns die ameri
kanischen Verhaltnisse lehren: Ausblicke.' ■ B ■

Einzeluntersuchungen. (J.W .)Reichert, Dr., M. d. R., 
Berlin: E ise n in d u s tr ie  und  W irtscha ftskrise .
Mit zahlr. Abb. Berlin: [Selbstverlag des Vereins Deut
scher Eisen- und Stahl-Industrieller] 1926. (23 S.) 4°. — 
Ausfuhrliche Wiedergabe des Vortrages, den der Yer
fasser vor der Mitgliederversammlung des Vereins Deut
scher Eisen- und Stahl-Industrieller am 11. Juni 1P?(' 
in Hamburg gehalten hat. — SVgl. St. u. E. 46 (1926)
S. 856/9. S  B =

Eisenindustrie. D ie E ise n w ir ts c h a ft D eutsch
lands  im  Jah re  1925 und  1. V ie rt.e ljah r 1926.* 
Statistische Uebersichten. [GluekaufT62 Cl926) Nr. 24,

S. 773/80: Nr. 25. S. 807/13.1
D ie  K rise  der E ise n in d u s tr ie .*  [St. u. E. 46

(1926) Nr. 25, S. 856/60.]
Heinz Kreutz von Scheele: F in n la n d s  E isen

in d u s tr ie . [St, u. E. 46 (1926) Nr. 24, S. 829.]
Kartelle. M. Meister: Das P o ln ische  Eisen- 

s y n d ik a t und  die Lage in  der E isen industr ie  
Poln isch-O bersch les iens . [Wirtschaftsdienst1 11

(1926) Nr. 24, S. 809/12.]
Verbande. TArthur Klotzbach: Der Roheisen- 

V erband . FEin geschichtlicher Riiekblick auf die Zu- 
sammenschluRbestri-bungen in"der deutschen Hochofen- 
Industrie. (Mit 10 Bildn., 6 Schaubildern u. 2 Tab. 
ais Beil.) Dusseldorf: Yerlag Stahleisen m. b. H. 1926.

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkilrzungen siehe S. 117/20. — Ł’“'



5. August 1920. Statistisches. Stahl und Eisen. 1067

(X, 279 S.) 4°. Geb. 12 R.-M. — Vgl. St. u. E. 46 (1926)

S. 714/7. =  B S
Heinrich Lechtape, Dr.: D ie  deu tschen  Arbeit- 

geberverbande, ihre volkswirtschaftliche Punktion 
und ihre soziologischen Grundlagen. Leipzig: Quelle & 
Meyer 1926. (66 S.) 8°. 2 R.-M. (Miinsterer wirtschafts* 
und sozialwissenschaftliche Abhandlungen. Hrsg. von 
W. F. Bruck, F. Hoffmann, H. Weber, o. ó. Professoren 
an der Universitat Munster. H. 3.) S  B 5

Wirtschaftsgebiete. D ab r itz :B e tra ch tu nge n iib e r  
die S tru k tu r  des rhe in isch-w estf a lischen  Indu- 
s tr iebez irts . DieEigenartdesRuhrgebiets istauf natiir- 
lichen Voraussetzungen, namentlich auf seinem Kohlen- 
reichtum, begriindet. Fiir die zukunftige Entwicklung ist 
Steigerung der Qualitatsarbeit und Heranziehung neuer, 
auf der Kohle liegender Industrien notig, ebenso Ausbau 

von Handels- und Verkehrsunternehmungen. [Wirtsch. 
Nachr. fiir Rhein u. Ruhr 7 (1926) Nr. 27. S. 808/12.1 

Chester Lloyd Jones, American Commercial Attache, 
Paris, with cooperation of American Consuls Chester 
W. Dav is , Strassbourgh, and Thomas D. D av is , Calais: 
French Iro n  and  Steel In d u s try . [Issued by the] 
United States Department of Commerce, Bureau of 
Foreign and Domestic Commerce. [Washington: Depart
ment of Commerce] (1925). (41 p.) 8°. $ —,10. (Trade 
Information Bulletin No. 367.) £  B 5

Jah rb u ch  der S te in koh len zechen  und  Braun- 
kohlengruben W estdeu tsch lands . Anhang: Be- 
zugsquellen-Verzeichnis. Nach zuverlassigen Quellen 
bearb. und hrsg. von Heinrich Lemberg. 31. Ausg., 
Jg. 1926. Dortmund: C. L. Kruger, G. m. b. H., (1926). 
(250 S.) 8°. 5 R.-M. — Wegen des Inhaltes vgl. St. u. E. 
45 (1925) S. 1326; neu aufgenommen sind (auf S. 83) 
die Steinkohlenzechen der Njederlande. 5  B 5

Zoll- und Handelspolitik. Reguł: Zur englischen 
Z o llpo lit ik . Drei verschiedene Arten englischer Zoile. 
Auswirkungen auf die deutsche Industrie. [Wirtsch. 
Nachr. fiir Rhein u. Ruhr 7 (1926) Nr. 27, S. 813/7.]

E. Buchmann: Am erika .n ische Zusch la gszólle  
auf deutschesE isen. [S t.u .E .46(1926)N r.26,S 906/7.] 

E uropa ische  Z o llu n io n . Beitrage zu Problem und 
Losung, unter Mitarbeit von Prof. Dr. Blaustein [u. a.] hrsg. 
von Dr. Hanns Heiman. Berlin (SW 61): ReimarHobbing 
1926. (278 S.) 8°. 7,60 R.-M, geb. 9,40 R.-M. =  B =

Soziales.

Arbeitszeit. G, Cassel:Die in te rn a t io n a le  Rege- 
lung der A rbe its ze it. Entgegnung von E. Lederer,

Heidelberg, und K. Pribram, Genf [Soz. Praxis 35 (1926) 
Nr. 24, S. 597/600; Nr. 27, S. 665/70.]

Z ur in te rn a t io n a le n  R ege lung  der A rb e its 

ze it. Bisherige Erfahrungen derjenigen Staaten, weiche 
die Ratifikation des Washingtoner Abkommens voll- 
zogen haben. Verpflichtungen, die aus der Ratifikation 
erwachsen. Deutschland wiirde durch Ratifikation des 
Arbeitszeitiibereinkommens der internationalen Aufsicht 
auf einem Gebiet ausgesetzt, auf dem sie bisher nicht be- 
standen hat. [Arbeitgeber 16 (1926) Nr. 12, S. 241/5.]

Gesetz und Recht.

Sozialgesetze. Berndt, Regierungsrat Dr., Referent 
im Reichsarbeitsministerium: D ie  E rw erbslo sen f iir- 
sorge f iir  An ges te 11 te. Berlin (NW 7): Deutsche Ver- 
lagsgesellschaft m. b. L . 1926. (100 S.) 8®. 1,80 R.-M. -  
Knappe und dabei doch erschopfende Zusammen- 
stellunc und Erorterung der samtlichen, allmahlich recht 
zahlreich gewordenen, fiir die Angestellten maBgebenden 
Bestimmungen der Erwerbslosenfiirsorge in iibersicht- 
licher Anordnung und guter druckteehnischer Ausfiih- 
rung m it Beispielen und Mustern, die das Yerstandnis 
erleichtern, sowie dem neuesten Wortlaut aller wichtigen 
Gesetze und Verordnungen zur Erwerbslosenfiirsorge.

B ildung und Unterricht.

Facharbeiter. Delere: A n ie  rnve rf ahren  f iir
Schl osserlehrlinge  der Fried . - K ru p p - A k t ie n 
gese llscha ft, Essen.* [Kruppsche Monatsh. "t (1926) 
Mai, S. 96/9.]

Hoehschulausbildung. F. C. French: Zusam m en- 
a rb e it bei der A u sb ild u n g  von Ingen ieu ren .*  
Vorschlage fiir die Ausbildung des Ingenieurs. Zwei 
Jahre Einfiihrung in die technischen Wissenschaften, 
hierauf wechselweise vier Wochen praktische Arbeit und 
vier Wochen Hochschulstudium. Vorteile dieses Aus- 
bildungsverfahrens liegen in der Ausscheidemoglichkćit 
praktisch oder wissenschaftlich ungeeigneter Studierender. 
[Industrial Management 71 (1926) Nr. 6, S. 382/5.]

Ausstellungen und Museen.

In te r n a t io n a le  Gie Bereif a ch au s s te llu n g  (in 
Is l in g to n  bei L o ndon  1926).* Organisation, Yeran- 
staltungen und Beschreibung der wesentlichsten Aus- 
stellungsgegenstande. [Foundry Trade J. 33 (1926) 
Nr. 512, S. 413/28; Nr. 513, S. 439/44; Nr. 515, S. 17/8.]

Statistisches.
Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im Geschafts- 

jahr 1925.

Dem G escha ftsbe r ich t der Deutschen Reichsbahn- 
Gesellschaft fiir das Geschaftsjahr 1925, das die Zeit vom
1. Oktober 1924 bis 31. Dezember 1925 umfaBt, entnehmen 
wir folgende Angaben:

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft ist nach dem 
Reichsbahngesetz m it 11 Milliarden G ,-M Reparations- 
S3huldverschreibungen belastet, die m it 5 %  zu yerzinsen 
und mit 1 %  zu tilgen sind. Indessen sind die Jahres- 
leistungen im ersten, zweiten und dritten Reparations- 
jahre auf 200, 595 und 550 Millionen G ,-M begrenzt, die 
je zur Halfte am 28. Februar und am 31. August fallig 
sind. Nach Verabredung m it dem Generalagenten fiir die 

Reparationszahlungen zahlt die Gesellschaft seit dem
1. September 1925 vorlaufig bis zum 1. September 1927 
die Zinsen unter Diskontabzug in Monatsbetragen. Die 
MaBnahme, die im iibrigen die gesetzlichen Bestimmungen 
iiber die Zahlungstermine unberiihrt laBt, yermeidet 
eine Stórung des Geldmąrktes durch die Entnahme 
groBer Summen an nur zwei Tagen des Jahres. Die im 
ersten Geschaftsjahr falligen Reparationszahlungen und 

die nótigen Riickstellungen sind geleistet worden.
Nach dem Reichsbahngesetz verfiigt die Deutsche 

Reichsbahn-Gesellschaft iiber 2 Milliarden G.-M Vorzugs- 
aktien; der Erlós von 500 Millionen G.-M Yorzugsaktien 

falit nicht der Gesellschaft, sondern dem Reiche zu. Statt

des Erloses sind 500 Millionen G.-M Vorzugsaktien selbst 
dem Reich ubergeben worden, weil ihr Verkauf nicht 
moglich war. AuBerdem sind an das Reich im Oktober 
1925 124 Millionen G.-M Vorzugsaktien begeben worden, 
davon 82 Millionen in Abdeckung einer Schuld. Nach 
Ablauf des Geschaftsjahres hat im Marz 1926 das Reich 
weitere 100 Millionen G.-M Vorzugsaktien iibernommen. 
Der Erlos der Vorzugsaktien dient zur Bestreitung von 
Kapitalausgaben. Am 31. Dezember 1925 verfiigte die 
Reichsbahn noch iiber 1376 Millionen G.-M unbegebener 
Vorzugsaktien.

GemaB den Bestimmungen des Reichsbahngesetzes 
erscheinen in den Finanzen nunmehr auf der Seite des 
Yermogens und der Yerbindlichkeiten diejenigen Betrage, 
weiche die Grundlage fiir den geldlichen Aufbau der 
Gesellschaft bilden.

Die Gesellschaft hat kein Eigentum an dem Reichs- 
eisenbahnyermógen, sondern nur das ,,Betnebsrecht“, 
das ihren wesentlic.hen Yermogensbestandteil bildet. Das 
Betriebsrecht ist m it dem Betrage bewertet, der den gesetz
lichen Verpflichtungen der Gesellschaft entspricht, also

Stammaktien ................................................................  13 000 000 000
R-eparationeschuldyerschreibungen ........................  11000 000 000

Vorzugsaktien........................  2 000 000 000
hiervoc ab derienige Teil, des- 

sen Erlós der Gesellschaft
zuflieSt ............................  1 800 000 000 500 000 000

zusammen 24 500 000 000
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Y e r m o g e n

Betriebsrecht....................................................... ...  .
TJnbegebene Yorzugsaktien, dereń Erlós der Reichs

bahn-Gesellschaft z u f l ie f i t ....................................
Betriebsvorr'ate...........................................................
Forderungen

an die Kleiderkasse . . . .  1 512 475,06
an die Arbeiterpensionskasse 522 946,43
an die Spar- und Darlehns-

............................ 920 273,42

69 674 476,42

aus Arbeitsleistungen zu 
Lasten Dritter u. sonstigen 
Yorschussen ....................

KasseundBankguthaben . . . .

-R.-M 
24 500 000 000,00

1 500 000 000,00 
631 595 828,80

72 630171,33 

162 826 164,46

Zusammen 26 867 052 164,59

Y e r b i n d l i c h k e i t e n

S tam m ak tien ....................................................................
Yorzugsaktien:

a) auf dereń Erlós der Beichsminister der Finanzen

Anspruch h a t ........................................................
b) dereń Erlós der Reichsbahn-Gesellschaft zuflieOt,

noch unbegeben ....................................................
Reparationsschuldverschreibungen ........................
Betriebsriicklage ........................................................
Schulden
W e c lis e l........................................................................
Kredite des Reichsministers der Finanzen:

Rentenm arkdarlehn ................  20 000 000,—
zurNotgeldeinlósung................  25 000 000,—
zur Verkehrssteuerablósung . . 40 000 000,—

anfremde Yerwaltungen und an Befórderungssteuer

R .-M
13 000 000 000,-

500 000 000,—

1 500 000 000,— 
11 000 000 000,— 

756 085 548,72

13 946 250,—

85 000 000,-

aus den Yerkehrseinnahmen
an Verwahrgeldern....................
an P fa n d g e ld e rn ....................
an die Betriebskrankenkasse 
an die Verbandskrankenkasse .
an die Beamtenkassen................
aus der Betriebsfiihrung von

K le in b a h n e n ........................
an den Eisenbahntóchterhort . 
andenEisenbahnknabenhort .

6 506 483,20
1 481 583,93 

510 506,41
2 450 769,98 

557 183,14
95 382,48

412 872,69 
5 433,19 

150,85 12 020 365,87

Zusammen 26 867 052 164,59

Der folgende Be triebsabsch luB  fu r  das Ge- 
scha fts ja h r  1925 enthalt die Einnahmen und Ausgaben 
der Betriebsrechnung. Im  Geschaftsjahr hat die Gesell- 
schaft neben ausreichender Unterhaltung der Bahnanlagen 
fiir Ern^uerung und Anlagezuwachs 998 Millionen R ,-M 
verauseabt.

Einnahmen der Betriebsrechnung. R .-M

Personenverkehr ................................................  1 710 992 983,84
G iiterverkehr...............................................................  3 536 888 629,76
Sonstige E innahm en..................................................  420 800 905,78

Zusammen 5 668 682 519,38

Ausgaben der Betriebsrechnung.

a) persónliche Ausgaben
Besoldungen der B eam ten .......................................  1 300 577 030,35
BeziigederAngestelltenundBetriebsarbeiter . . 430 427 574,26
LóhnederBahnunterhaltungsarbeiter..............  172 901 844,87
Lóhneder W erksta ttenarbe ite r.......................... 329 737 695,94
Ruhegehalt, Wartegeld, Hinterbliebenenbeziige . 493 513 438,02
Sonstige persónliche A usg ab en .......................... 287 052 610,74

Summę a : Persónliche Ausgaben 3 014 210 194,18

R.-JŁ
540 177 604,98 
606 913 642,99

571 202 589,57 
117 415 338,34 

1 £35 709 175,88 

4 849 919 370,06 

818 763 149,32

b) sachliche Ausgaben
Ausstattungsgegenstande und Betriebsstoffe . . .
Unterhaltung u. ErneueruDg der baulichen Anlag: n 
Unterhaltung und Erneuerung der Fahrzeuge und

maschinellen A n la g e n ........................................
Sonstige sachliche A usgaben ................................

Summę b: Sachliche Ausgaben 

Zusammen a und b : Ausgaben der Betriebsrechnung 

Mithin UeberschuC

Die nachstehende Gewinn- und Yerlustrechnung 
bringt auf der Habenseite den vorstehenden Betriebs- 
uberschuB. Ueber die Verteilung des Reingewinns 
(156 080 638,93 R .-^) hat der Verwaltungsrat wie folgt 

BeschluB gefaBt:
7 %  Vorzugsgewinnausteil auf die an das Reich 

begebenen Vorzugsaktien, soweit nicht eine Aufrechnung 
von Zinsen stattzufinden hat, m it 2 965 666,67 R.-c^. 
Der Rest ist auf neue Rechnung vorzutragen mit 

153 114 972,26 R.-J6.

Gewinn- und Verl ust rechnung der 
f iir  das Gesc

Soli
R  .-M

DienstderReparationsschuldverschreibungen . . . 399 308 860,—
Zuweisungzurgesetzlichen Ausgleichsriicklage . . . 113 373 650,39
Riickstellung fiir Betriebsrechtsabschreibuug und Yer-

lustgefahren ...........................................................  150 000 000,—

Reingewinn
Vorzugsgewinnanteil...........................................................  2 965 666,67
Vortrag auf neue Rechnung . . . 153 114 972,26 156 080 638,93

818 763 149,32

B ila n z  der D eutschen Re ichsbahn-Ge 

Y e r m o g e n  H.-M

Betriebsrecht am ubernommenen Reichseisenbahn-
yermógen...................................................................  24 500 000 000,—

Betriebsrecht am Anlagezuwachs................................ 239 007 602,02
Betriebsrorrate...........................................................  485 364 453,64
K a s s e ...........................................................................  144 170 997,07
B a n k g u th a b e n ...........................................................  344 584 323,28
Forderungen

aus der Ab rechnung der Yer-
kehrseinnahmen.................... 20 798 170,57

aus der freihandigen Hergabe 
v. Yorzugsaktien an das Reich 38 000 000,—

an Yersicherungs-u. Wohlfahrts-
einrichtungen........................ 919 928,54

s o n s t ig e ....................................  58 556 185,39 118 274 284,50

Beteiligungen................................................................ 6 500 000,00

D eutschen  Re ichsbahn-G ese llscha ft 

h a fts ja h r  1925.

BetriebsiiberschuC

Haben
R.-JC

818 763 149,32

818 763 149,32

se llscha ft f iir  den 31. Dezem ber 1925.

Y e r b i n d l i c h k e i t e n  R.-jffc

S tam m ak tien ................................................................  13 000 000 000,—

Vorzugsaktien:
a) auf dereń Erlós das Reich An

spruch hat ............................
b) dereń Erlós der Reichsbahn 

O-esellschaft zuflieCt . . . .
hiervon unbegeben . . . .

Zusammen 25 837 901 660,51

500 000 000,—

1 500 000 000,—
1 376 000 000,—  124 000 000,—

Reparationsschuldverschreibungen
G-esetzliche Ausgleichsriicklage................................
Betriebsriicklage ........................................................
Riickstellung fiir Betriebsrechtsabschreibung und Yer-

lu s tg e fa h re n ............................................................

Schulden:
Pfand-undYerwahrgelder . . 2 754 317,01
noch nicht abgefiihrte Befórde

rungssteuer ............................  25 868 385,82
Versicherungs- und Wohlfahrts-

einrichtungen........................  5 717 448,96
s o n s t ig e ....................................  4 021 670,68

Reingewinn:
Vorzugsgewinnanteil . . . .
Yortrag auf neue Rechnung .

11 000 000 000, -  
113 373 650,39 
756 085 548,72

150 000 000,—

2 965 666,67 
153 114 972,26

38 361 822,47

156 080 638,93

Zusammen 25 837 901 660,51
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1913

alte
Grenzen

D u rc h s c h n it t l ic h e  B e tr ie bs langen  (km).

1913

Bezeichnung der Betriebslangen

57 564
57 220
55 928 
1075 
1 075

905
58 639 
58 295

56 833

58 474 
165

10,84

8,76

neue
Grenzen

49 881

50 741 
50 412

48 995

50 576 
165

10,83

8,48

1. Hauptbahnen liberhaupt .
2. Nebenbahnen iiberhaupt .
3. Yollspurbahnen „ (1 u. 2)
4- „  fiir Giiterverkehr .
5- » Personenyerkehr .
6. Schmalspurbahnen iiberhaupt 
7* »j fiir Giiteryerkehr
8- »» Personenyerkehr .
9. Eisenbahnen iiberhaupt (3 u. 6)

10* »» fiir Giiteryerkehr
(4 u. 7) 

fiir Personenyerkehr 
(5 u. 8)

, i. Dampfbetrieb'1 
, im  elektrischen )(9) 

Betrieb J
14. Schiffsstrecken........................
15. Dichte des Bahnnetzes: auf

100 qkm Grundflachę . . .
16. Dichte des Bahnnetzes auf je

10 000 Einwohner . . . .

11.

1925 

Kalenderjahr

30 399,89 
21 892,58
52 292,47
51 871,13
50 472,74 

935,12 
934,70 
861,76

53 227,59

52 805,83

51 334,50
52 431,95

795,64
793,85

11,38

8,53

Der G iite rve rkeh r erreichte im Geschaftsjahr 1925 
annahernd 93 %  der Wagenstellung im Jahre 1913 und 
stieg in den Monaten des starksten Herbstverkehrs auf 
etwa 97 %  der Vorkriegsleistung. Der Giiterwagenpark 
der Reichsbahn war im allgemeinen nicht voll beschaftigt, 
ein groBer Teil der Giiterwagen war deshalb 1925 zeitweise 
aus dem Verkehr gezogen.

Den Wunschen der Wirtschaft auf allgemeine Tarif- 
erm aB igungen konnte nicht entsprochen werden. Eine 
solche MaBnahme wurde zu Ausfallen gefuhrt haben, die 
durch entsprechende Verkehrszunahme nicht wieder 
einzubringen waren.

Dagegen ist Ende 1924, sobald m it gleichbleibenden 
Wahrungsverhaltnissen gerechnet werden konnte und die 
Rhein-Ruhr-Bahnen wieder in deutsche Verwaltung iiber- 
gegangen waren, ■ eine planvolle Durchpriifung der 
Normaltarife und des allgemeinen Kohlenausnahme- 
tarifs eingeleitet worden, die sich u. a. auf die vertikale

und horizontale Staffelung, die Frachtlage in den Nah- 
entfernungen, die Abfertigungsgebiihren usw. erstrecken 
soli. Sobald die Vorarbeiten abgeschlossen sind, soli die 
Wirtschaft in weitestem Umfange gehórt werden.

Die oben wiedergegebenen A bsch luB zah le n  fiir 
das Geschaftsjahr 1925 zeigen ein zufriedenstellendes 
Gesamtbild. Den Einnahmen der Betriebsrechnung im 
Betrage von 5668,7 Mili. R ,-M, stehen 4849,9 Mili. R ,-M 
Ausgaben gegeniiber, die sich auf rd. 3014,2 Mili. R ,-M' 
persónliche und auf rd. 1835,7 Mili. R ,-M sachliche Aus
gaben verteilen; es entfallen also 62,15 %  der Ausgaben 
auf persónliche und 37,85 %  auf sachliche Ausgaben. 
Die Betriebszahl fiir 1925 betragt 85,56. Der UeberschuB 
vonrd. 818,8Mili. R ,-M dientezurBestreitungdesDienstes 

der Reparationsschuldverschreibungen, zu den Zuweisun- 
gen zur gesetzlichen Ausgleichsriieklage und zu den erfor- 
derlichen Riickstellungen. Der Reingewinn von rd. 156,1 
Mili. R . - ist bestimmt zurZahlung des 7prozentigen Vor- 
zugsgewinnanteils auf die bereits ausgegebenen Vorzugs- 
aktien. Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Einnahmen im Geschaftsjahr 1925 zeigten eine 
fortschreitende Besserung, die sich im wesentlichen aus 
der Wiederinbetriebnahme der Rhein- und Ruhrbahnen 
ergeben hat. Bis in den Herbst hinein hat sich die Ein- 
nahme giinstig entwickelt.

Hinsichtlich des Beschaffungsw esens bot die 
Neubildung von geschaftsfiihrenden Direktionen fiir das 
Werkstattenwesen Gelegenheit, den Einkauf von Werk- 
stoffen, Werkstattgeraten und Ersatzstiicken neu zu 
regeln. Das Beschaffungsverfahren wurde verbessert und 
vereinfacht, ebenso das Zahlungsverfahren.

Bei den Oberbaustoffen waren die angesammelten 
Ueberbestande aufzubrauchen und die Einkaufe einzu- 
schranken. Von dem neuen Reichsbahnoberbau B m it 
Schiene S 49 auf Eisenschwellen wurden erstmals 1200 km 
und versuchsweise von dem Reichsbahnoberbau O m it 
Schiene S 49 80 km beschafft.

Zur Gleisunterhaltung und Emeuerung sind 860 000 t 
eiserne Oberbaustoffe beschafft worden.

Kohlenforderung des Deutschen Reiches im Monat Juni 19261).

Jun i

Erhebungsbezirke Stein

kohlen

t

Oberbergamtsbezirk: 

Breslau, Niederschlesien 
Breslau, Oberschlesien
H a l l e ................
Clausthal

415 932 
1 327 372 

4 830 
40 907

Braun- 

kohlen 

t

Koks

t

PreBkohlen 
aus Stein

kohlen 
t

PreBkohlen 
aus Braun 

kohlen 
t

........................  I
D o rtm u n d ....................  2) 8 852 354
Bonn ohne Saargebiet . 3) 765 152

PreuBen ohne Saargebiet
V o r ja h r ....................

Berginspektionsbezirk:
M iinchen........................
Bayreuth ........................
A m b e rg ........................

Zweibriicken . . . .

Bayern ohne Saargebiet
V o r ja h r ....................

Bergamtsbezirk :
Zwickau . . . .
Stollbergi. E ...................

Dresden (rechtselbisch) . 
Leipzig (linkselbisch)

11 406 547 
9 607 340

2 525 

77

767 321

«) 5 307 715 
129 815

3 088 985

68 348 
79 840

4 166 
1 592 262 

182 712

9 293 836 
8 510 056

84 432 
33 641 
33 535

17 053 
29 168 
4 929 
6 011 

290 206 
27 800

164 655

1 351 029 
14 363

740 824

1 927 328
2 125 809

2 602 
3 869

156 699 
149 683 
27 051

Sachsen.
Vorjahr 

Baden . . 
Thuringen.

Braunschweig
A n h a lt ........................

Uebriges Deutschland

Deutsches Reich ohne

Deutsches Reich (jetziger 
Gebietsumfang ohne 
Saargebiet): 1925 . . 

Deutsches Reich (jetziger 
Gebietsumfang ohne 
Saargebiet): 1913 . 

Deutsches Reich (alter 
Gebietsumfang): 1913

333 433 
266 966

13 804

151 608
157 935

152 034 
667 700

819 734 
729 629

557 501 
35 390 

258 643 
85 774

12 803

375 167 
306 017

2 270 871 
2103 313

3 385 
6 664

4 386 
2 265

10 049 
9 885

13 071
226 507

12 803 
14 257

11 756 386 11 202 486

9 890 607

11 794143 

15 929 858

10 388 259

6 858 699 

6 858 699

1 962 558 

, 2168 439

2 386 210 

2 610 818

7 489 
4 979 

30 000

6 550

2 589

421 795

363 727

466 424 

490 067

239 578 
210 760

213 266 
2 159 

48 760 
7 980

Januar bis Ju n i

Stein

kohlen

t

2 596 371 
8 041 4,07 

26 657 
245 620 

48 380 676 
4 354 371

Braun-

kohlen

t

4 463 947

30 679 446 
798 634

19 005 854

Koks

t

PreBkohlen 
aus Stein

kohlen 
t

PreBkohlen 
aus Braun 

kohlen 
t

432 812 
499 351

25 962 
9 837 705 
1102 613

63 6451021 
62 517 911

16 826 

585

17 411
25 447

931 261 
902 687 
162 424

54 947 881
55 305 339

536 883 
204 761 
264 533

1006 177 
1 142 308

953 441 
3 915 788

2 792 663

2 555 763

1 727 160 

1 727 160

1 996 372 
1 943 455

87 201

65 746 086

64 564 584

69 878 503 

93 577 987

4 869 229 
4 876 553

3 254 456 
215 062 

1 444 957 
565 547

11 898 443 
13 701 010

91 281 
196 400 
28 556 
39 972 

1 785 167 
161 746

2 303 122 
2 022 610

2 223

89 835

66 303 309

67 313 256

41 900 158 

41 900 158

89 835 
98 606

146 339

24 358 
11 730 
2 220

906 140

7 888 767 
73 749

4 488 709

13 357 365 
13 297 873

15 855 
52 623

68 478 
79 297

92 632 
1 305 208

38 308 
33 750

188 841

39 347

17 642

12134 617

13 988 942

14 629 628

15 944 237

«) 2 589 483

2 384 708

2 733 298 

2 878 665

1 397 840 
1 370 193

1211  688 
9 137 

233 259 
59 882

16 337 649

16 208 944

10 303 617 

10 303 617----- ------ --------—------------------------------—------------------- -------------- ---------  ~ xu aus 01/

rh»ini l IJ a'oncI le„1?hsaIlzeiger Nr- 171 vom 2e- 7.1926. 2) Davou entfallen auf das Ruhrgebiet rechtsrheiniscb 8 811 792 t 31 n»vnr, %
rheimsch 395 783 t. B a .on  aus den Gruben links derElbe 2 914 3111. .) Geschatzt. .) EinschlieBlieb der B e r ^ h tig Jg ^ n

X X X I.
136
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Wirtschaftliche Rundschau.

Die Lage des deutschen Eisenmarktes im Monat Ju li 1926.

I  R H E IN L A N D - W E S T F A L E N .  -  D ie  a llg e m e in e  A rb e its lo s ig k e it  zu  e rg re ifen , d ie  b ishe r  z u  fo lg enden  

L a g e  de r d e u tsch e n  G e s a m tw ir ts c h a f t  w a r . v o n  verein- E rg e b n is se n  g e f iih r t  h a b e n :

zelten Ausnahmen abgesehen, im wesentlichen noch l n  e i n e m  A  bk om men zwischen der Reichsregieruns
immer unverandert ungiinstig. Das bestatigt ungeachtet U n d  d e r  R e i c h s b a h n - G ese llscha ft ist vorgesehen, daB

der leichten Belebung, von der auch die Juniberichte der von dem Betrag, den die Reichsregierung der Reichsbahn-
preuBischen Handelskammern sprechen, in erster Reihe Gesellschaft zur beschleunigten Abwicklung ihres Bau-
das andauernde Daniederliegen des Arbeitsmarktes. Die programms zur Yerfiigung stellen wird, 54 Mili. M  fiir
groBe Zahl der Erwerbslosen haL sich nach einer Senkung die F o rtse tzu ng  begonnener S treckenbau ten
der voriibergehenden Hochstzahl von rd. 2 Mili. seit yerwandt werden. Die Reichsbahn-Gesellschaft hat iiber
reichlich einem Yierteljahr auf der fast gleichbleibenden die Yerwendung dieser Summę bereits im einzelnen ver-
Hóhe von etwa 1 750 000. Die geringe Herabminderung ffjgt Und wird schon im Laufe dieses Jahres einen erheb-
in der zweiten Junihalfte auf insgesamt rd. 1 741 000 lichen Teil des Vorgesehenen bewaltigen. Von den ins-
Hauptunterstutzungsempfanger am 1. Ju li und auf gesamt 120 Mili. J l, um die das normale Bauprogramm
rd. 1 718 000 am 15. Ju li ist nicht von Belang und der R e ic h s b a h n - Gesellschaft vermehrt wird, werden
sei hier nur der Vollstandigkeit halber erwahnt. iqo Mili. M  vom Reich unter giinstigen Bedingungen
EinschlieBlich der Familienglieder leben schatzungs- leihwreise hergegeben, die iibrigen 20 Mili. Jtl bringt die
weise 3 bis 4 Mili. Menschen von der Erwerbs- Reichsbahn-Gesellschaft aus eigenen Mitteln auf. Ent-
losenuntersttitzung, wobei die Kurzarbeiter noch nicht sprechend dem Vorgehen der Reichsbahn w7ird auch die
mitgerechnet sind. Die anfangs 1926 eingetretene R e ichspos t umfangreiche Auftragserteilungen vor-
Senkung der Gesamtzahl der Erwerbslosen um annahernd nehmen.
250 000 entstand durch Mehreinstellung in der Landwirt- j) je W assers traB enbau ten  sollen beschleunigt
schaft, so da 13 also in Industrie und Gewerbe ein ungefahr und verstarkt zur Durchfiihrung kommen. Insbesondere
gleichbleibender Stand schon seit langerer Zeit andauert. zwischen dem Reich und den Landem eine Einigung
Bei alledem darf aber nicht iibersehen werden, daB in ^ e r  die L in ie  des M it te lla n d k a n a ls  zustande ge-
gewissen Bezirken die Erwerbslosenzahl noch bis in die kommen.
letzte Zeit sogar merklich gestiegen ist. Fiir den Bau von L and a rb e ite rw oh nunge n  hat

Diesen Millionen feiernder Hande Arbeit zu ver- das Reich 30 Mili. J l  bereitgestellt und erwartet einen
s c h a f  f e n ,  ist e i n e  d e r  wichtigsten, allerdings auch schwierig- gleichen Betrag von den Landern. Zwischen den Regie-

sten Aufgaben. Das bisherige Yerfahren, wonach augen- rungen des Reiches und PreuGens ist bereits eine Yer-
blicklich fur die unproduktive Erwerbslosenfiirsorge im standigung in dieser Frage erzielt worden. Fiir den
Monatsdurchschnitt 110 Mili. J l, im Jahre fast 1 % Milli- Kleinwohnungsbau soli ein Betrag von 200 Mili. M  bereit-
arden ausgegeben werden, die man mittels Steuern der gestellt werden.
Wirtschaft entzieht, kann und darf nicht fortgesetzt Ueber die p ro d u k tiv e  Erw erbslosenfiirsorge
werden; es ist vielmehr nach Moglichkeit danach zu haben Verhandlungen stattgefunden. Das Reich hat sich
streben, den Fursorgebetrag in ein Entgelt fiir Leistung grundsatzlich bereit erklart, den G em einden  fiir
z u  verwandeln, dadurch das Volkseinkommen zu erhohen d ringende  N o ts tan d sa rb e ite n  b ill ig e n  K red it

und den Absatz zu heben. Eine Abkehr von dem bis- zu gew ahren.
herigen Wege ist um so notiger, ais die geldliche Lage des Zur Durchfiihrung dieser umfassenden Piane bedarf
Reiches nicht so giinstig ist, wie noch vor kurzem vom das Reich groBer Mittel. Es ist angeblich nicht beab-
Reichsfinanzminister Dr. Reinhold behauptet wurde. sichtigt, der Wirtschaft durch Steuererhohungen die be-

Der jetzt veroffentlichte Einnahmenausweis iiber nótigten Summen zu entziehen — wenigstens hat der
den Monat Jun i zeigt vielmehr eine weitere nicht uner- Reichsfinanzminister ein solches Vorgehen entschieden
hebliche Verschlechterung der Reichsfinanzen. Die Ein- abgelehnt —, sondern es soli das Schwergewicht auf
nahmen des Juni sind sogar noch hinter denen des Mai werbende Anleiben gelegt und im Herbst eine Anleihe in
zuriickgeblieben, obwohl dieser Monat schon einen Tief- Hohe von 700 Mili. J l  herausgebracht werden. Dem
stand an Einnahmen aufzuweisen hatte. Das Bedenkliche Vernehmen nach beabsichtigt man, auch das Ausland zur
ist, daB es sich um keine voriibergehenden Erscheinungen Aufbringung des Kapitals heranzuziehen.
handelt, sondern um eine dauernde und fortlaufende Ver- Leider hat man es bisher verabsaumt, m it der Privat-
schlechterung. Es betrugen die Einnahmen in Mili. J l : wirtschaft Fiihlung zu nehmen. Die Durchfiihrung des

M onat 1925 1926 Programms, insbesondere auch die Bestimmung uber die
J a n u a r .....................................768,8 663,5 notwendigen Arbeiten, wird anscheinend lediglich von
F e b r u a r ................................. 618,2 466,7 den Behórden vorgenommen. Dieses Vorgehen der Re-
M a iz ......................................... 601,7 442,9 gierung ist um so mehr zu bedauern, ais die vorgesehenen
Apri- ..................................... 652,9 584,( MaBnahmen nur dann ihren Zweck erfullen, wenn sie
M ai............................................. 610,9 435,4 gleichzeitig die Gesundung der Wirtschaft von innen
J u n i ......................................... 561,3 435,2 heraus fordern. DaB dies geschieht, dafiir besteht aber bei

Insgesamt sind also im ersten Halbjahr 1926 die Ein r e i n  biirokratischer Behandlung der Frage keine Gewahr.

nahmen um iiber 800 Mili. M  zuriickgeblieben gegeniiber Selbst-verstandlich konnen die Piane der Regierune
der entsprechenden Zeit des Jahres 1925. Wenn man das die Not nur mildern, nicht beseitigen; das yermag nur die

erste Yiertel des jetzt laufenden Finanzjahres m it dem baldige Gesundung der deutschen Wirtschaft. Sie
letzten des yorigen Finanzjahres vergleicht, dann ergibt herbeizufiihren, bedarf es nach wie vor der Zusammen-
sich ein Einnahmeriickgang von iiber 250 Mili. J l. Im  fassung aller Krafte. Die Wirtschaft selbst ist unablassig
ersten V iertel des jetzigen Finanzjahres sind die tatsach- und nicht ohne Erfolg bemiiht, durch Rationalisierung der
lichen Einnahmen hinter dem Voranschlag um nicht Betriebe die Selbstkosten zu verringern und so den groBt-
weniger ais 160 Mili. M  zuriickgeblieben. Man wird sich moglichen Absatz zu erzielen; sie wird aber auf die Dauer
also mit dem Gedanken vertraut machen miissen, daB sich der Hilfe von auBen nicht entraten konnen. die ms-
das Bild der Reichsfinanzen nach e in igen  M onaten  besondere in einer Herabsetzung der Steuern und Be-
w esen tlich  u ng iin s t ig e r  d a rs te llen  wird, ais man lastungen aller Art, in Krediterleichterungen und einer
im Anfang dieses Jahres erwartet hatte. pfleglichen Behandlung jeglicher fiir die Ausfuhr wichtiger

Die Tatsache der schwierigen Finanzlage des Reiches Fragen bestehen muB. Nach der einen oder anderen
in Verbindung mit der Einsicht, daB die Wirtschaft in Richtung kann man diese Unterstutzung auch wohl fest-
ihrem gesenwartigen Tiefstand auf lange hinaus nicht in stellen, vielfach wird sie jedoch noch immer s c h m e rz lic h

der Lage ist, fiinen nennenswerten Bruchteil des Arbeits- entbehrt. D as gilt namentlich fiir den durchaus unbe-
losenheeres aufzunehmen, hat Regierune und Reichstag friedigenden Stand der Rationalisierung der gesamten
yeranlaBt, NotstandsmaBnahmen zur Eindammung der óffentlichen Yerwaltung und den fortdauernd besonders
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empfindlieh auf der Erzeugung lastenden Steuerdruck. 
Mit Rucksicht hierauf darf man wohl sagen, daB eine 
durchgreifende dauernde Besserung der Lage nicht ge- 
sichert ist, weil eben noch nicht alle Krafte bewuBt auf die 
Schaffung der Yoraussetzungen fur die Krisenuber- 
windung eingestellt sind. Anzuerkennen ist, daB die 
Reichsbank den sehr yerstandigen Schritt getan hat, am
6. Juli den Wechseldiskont von den seit dem 7. Juni 
geltenden 6 % auf 6 und den LombardzinsfuB von 7% auf
7 %  herabzusetzen. Gleichzeitig ermaBigte die Gold- 
diskontbank ihren Diskont um ebenfalls % auf 5 %. Das 
ist u. a. zwar eine Folgę der von dem Stande der W irt
schaft bedingten ungunstigen Inanspruehnahme der 
Reichsbank, und insofern gewiB kein gunstiges Zeichen. 
aber anderseits doch auch ein Beweis andauernd vor- 
handener Geldfltissigkeit sowie ein bedeutsamer weiterer 
Schritt zur allgemeinen Wiedererreichung von Zinssatzen. 
wie der auslandische Wettbewerb sie hat. Die deutschen 
Privatbanken paBten sich dem ermaBigten Reichsbank- 
diskont naturlich an. Ais Folgę der ZinsermaBigung darf 
man es vielleicht betrachten, daB die GroBhandelsmeB- 
zahlen seit Mitte Ju li wenigstens nicht mehrgestiegen sind, 
wenn auch im iibrigen die Teuerung unverandert ange- 
halten hat, wie nachfolgende Zahlen beweisen:

GroBhandelsmeBzahlen LebenshaltnnssmeBzahlen
1926 1926

Januar-Durchschnitt 1,207 J  anuar-Durchschnitt 1,398
Februar- ,, 1,184 Februar- „ 1,388
Marz- ,, 1,183 Marz- „ 1,383
April- ,, 1,227 April- 1,396
Mai- 1,232 Mai- 1,399
Juni- „ 1,246 Juni- „ 1,405
7. J u l i .................... 1,286
14. J u l i ................ 1,281
21. Juli 1,263
28. Juli ,. 1,268

Wie sehr dagegen die soz ia len  L as ten  weiter an- 
wachsen, ist aus dem Geschaftsbericht der Sektion 2 

Bochum der Knappschaftsberufsgenossenschaft fur 1925 
zu erkennen. Zwar ist die Zahl der durchschnittlich 
angelegten Personen gegen das Vorjahr von 474 683 auf 
446 068 gesunken, die Zahl der Unfalle infolge von 
Massenunglucken aber von 3943 auf 5541 (auf 140 %) 
gestiegen; in noch ganz anderem Yerhaltnis wuchsen die 
Unfallentschadigungen, namlich von rd. 8,5 auf iiber
14,6 Mili. (auf 172 %), und die Gesamtumlage von 10,1 

auf 16,4 Mili. (auf 162 %). Dagegen sind die Verwaltungs- 
kosten yon 8,10 je 100 .(( Gesamtumlage auf 5,67 M  
gesunken. Innerhalb des Sektionsbezirks betrugen die 
Aufwendungen der A rbe itgebe r fur die Zwecke der 
gesamten Sozialversicherung 105,5 gegen 76.4 Mili, aus 
dem Yorjahre, je Mann 236,56 gegen 161,02 M. Letzteres 
ist eine Steigerung von 147 %! Die Gesetzgebung hatte 
wenigstens das Einsehen, fur die schon bei Vollendung des 
50. Lebensjahres nach 25 Dienstjahren (bei 15jahriger 
wesentlich bergmannischer Tatigkeit) zulassige Yer- 
setzung in den Ruhestand neuerdings zu bestimmen, daB 
nur 75 %  der sonst falligen Rente gezahlt werden, wenn 

derenEmpfangernochregelmaBigeLohnarbeit (auch auBer- 
halb des Bergbaues) verrichtet. Es will uns allerdings 
scheinen, ais ob selbst mit dieser Beschrankung noch des 
Guten zu viel getan ist. Uebrigens darf nicht vergessen 
werden, daB auch der den A rbe itn eh m e r  treffende 
Teil der erhohten Knappschaftslasten entsprechend 
wachst, womit die Gefahr erhóhter Lohnforderung und 

damit steigender Selbstkosten heraufbeschworen wird. 
So haben bereits die oberschlesischen Bergarbeiter den 

Lohntarif und das Mehrarbeitsabkommen unter Fórderung 
einer 20prozentigen Lohnerhohung am 1. Juli, dem Tage 
des Inkrafttretens der Reichsknappschaftsnovelle, ge- 
kundigt. Auch auf der Tagung des alten Bergarbeiter- 

verbandes in Saarbrucken wurde ein verstarkter Kampf 
um die Aufbesserung der Lohne und die Regelung der 

Arbeitszeit angektindigt. Man ersieht aus diesen Dingen 
wieder einmal, wie in weiten Rreisen das Wesen der Wirt- 
schaftskrise immer noch durchaus ungenugend erfafit ist, 
und wie man jederzeit auf dem Sprunge steht, jeden noch 
so zaghaften Ansatz zur Besserung durch neue Belastungen 

der Wirtschaft zu erdrueken. GewiB, Sozialpolitik muB

sein, und richtig gehandhabt wird sie unendlichen Segen 
stiften. SchieBt sie aber uber das Ziel hinaus, so weckt sie 
nur die Begehrlichkeit der Menge, maeht diese immer 
unzufriedener und bewirkt statt Ausgleichs der Gegen- 
satze nur dereń Vertiefung. Das hat sogar der Reiehs- 
arbeitsminister Dr. B rauns  in einem kurzlich in der 
Monatsschrift „Der ZusammenschluB“ erschienenen 
Aufsatz uber die soziale Verstandigung zugeben mussen, 
wobei er folgendes ausfuhrte:

„Alle diese sozialen Leistungen sind von einem 
Deutschen Reich geschaffen worden, dessen Leistungs- 
fahigkeit auf das auBerste eingeschrankt und dessen Be- 
lastung uber das ertragliche MaB hinaus gesteigert ist. 
Vor dem Kriege erregte es allgemeines Staunen, ais der 
deutsche Reichsetat die dritte Milliarde an Ausgaben 
erreichte. Heute wendet das Deutsche Reich allein 
fur die Sozialversicherung einschlieBlich der Beitrage 
der Versicherten und der Arbeitgeber, femer fur die 
Kriegsbeschadigten und fiir die allgemeine Fursorge, 
endlich an Pensionen jahrlich etwa 6 Milliarden M  
auf. Das sind gewiB anerkennenswerte Leistungen, die 
yielleicht in  der ganzen  W e lt  ih re sg le ichen  
n ic h t finden . Ware auch nur ein Teil davon in der 
Vorkriegszeit geleistet worden, man wurde das damals 
ais groBe Errungenschaft allseitig anerkannt haben. 
H eute  horen w ir  von  e iner so lchen  Aner- 
k e nnung  n ic h ts  oder sehr w en ig . Dagegen will 
die Kritik nicht verstummen, die Unzufriedenheit nicht 
weichen und der Radikalismus nicht abnehmen.“

Auch die Art und Weise, in der unsere amtlichen 
Stellen Fragen der H a n d e ls p o lit i k aufzugreifen und 
durchzuftihren pflegen, tragt nur zu oft den Belangen der 
Wirtschaft nicht ausreichend Rechnung. Recht viele 
Staaten haben sich merkantilistisch eingestellt, treiben 
Hochschutzzollpolitik und suehen durch alle moglichen 
Bestimmungen den' auslandischen Wettbewerb femzu- 
halten, dagegen durch staatliche Unterstiitzung oder mit 
Hilfe des Valutadumpings die eigene Ausfuhr zu steigern. 
Es sei nur an das Vorgehen der Vereinigten Staaten er- 
mnert, die auf deutsche Eisenerzeugnisse Sonderzolle 
gelegt haben, andieaustralischenKampfzolle auf deutsche 
Rohren oder an die vor einigen Tagen erfolgte Aenderung 
in der spanischen Zollpolitik m it ihren Erschwerungen 
bei der E infuhr von Metali- und Webwaren und ihrer 
neuerlichen Anwendung von Erhohungskoeffizienten. 
England hat durch Gewahrung von Unterstutzungen an 
denKohlenbergbau monatelang echtesDumping getrieben, 
und in Frankreich wirkt neben dem Valutadumping vor 
allem die Art der Berechnung des Reparationspreises fur 
deutsche Brennstoffe ais Pramie zugunsten des franzo- 
sischen Brennstoffverbrauches, insbesondere also zu
gunsten der Eisenindustrie und ihrer Ausfuhr. 'Deutsch
land hat demgegeniiber in riehtigem Verstandnis fur die 

Ursaehen der weltwirtschaftlichen Stórungen dieFolgerung 
gezogen, daB die gegenwartigen Handelsbeziehungen 
freiheitlicher gestaltet werden miiBten, versucht aber diese 
Erkenntnis, allzu einseitig befangen, einer widerstrebenden 
Welt aufzuzwingen zum Schaden seiner eigenen W irt
schaft. Wenn unsere AuBenhandelsbilanz stets so wenig 
Befriedigung auszulosen vermag, so ist eine falsch be- 
triebene Handelspolitik nicht ohne Sehuld daran.

Die deutsche Handelsbilanz gestaltete sich, wie die 
folgenden Zahlen zeigen, nach einer Reihe von Monaten, 
die ein aktives Ergebnis hatten, im  Jun i m it 33 Mili. 
wieder passir.

Dentschlaiids 
Gesamt- Gesamt- Gesamt-Waren- 
Waren- Waren- Einfuhr- Ausfuhr- 
E infuhr Ausfuhr TJeberschuS

in  Miflionen

Jan.-Dez. 1925 . . 12 449,6 8 792,0 3 657,6

Monatsdurchschnitt . 1037,4 732,6 304,8
D ezem be r .................  757,5 793,9 3 ^4

Januar 1926 . . . .  707,3 794,6 87,3

Februar . . . . . .  661,8 782,9 121,1

M a r z ......................... 686,8 926,9 240,1
A p r i l ......................... 728,9 781,6 52,7

M a i .............................  702,9 728,9 26,0

Juni .........................  791,9 758,7 33,2
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Weiter folgen hier die Zahlen iiber Eisen:
Dcutscłilands

Eisen-
Eisen- Eisen- Ausfuhr-

Einfuhr Ausfuhr TJeberschuB 

in 1000 t

Januar-Dezember 1925 . . .  1 448 3 548 2 100
Monatsdurchschnitt . . . .  120 295 175
Dezember................................. 64 374 310

Januar 1926 ........................  67 391
E e b r u a r ................................  67 376 309
M a r z ........................................  69 466 39 /
A p r i l ........................................  83 451 368
M a i ........................................  88 401 313
J u n i ........................................  105 423 318

Gegen Mai ist die Ausfuhr zwar um 30 Mili. hoher, 
aber noch sehr viel mehr, namlich um 89 Mili., ist die 
Einfuhr gestiegen, w o t o d  62 Mili. auf Rohstoffe und 
halbfertige Waren entfallen, leider auch 1,4 Mili. auf Walz- 
erzeugnisse und Eisenwaren. An der Mehrausfuhr von 
30 Mili. sind Rohstoffe und halbfertige Waren allein mit 
25 Mili. beteiligt, darunter wiederum Steinkohlen m it 13,2 
Mili., was auf den Streik der englischen Bergleute zuriick- 
zufiihren ist und also voraussichtlich nur voriibergehende 
Bedeutung hat. Diese Entwicklung der Handelsbilanz 
kann zwar an sich nicht iiberraschen, da ihr Ergebnis durch 
die Bilanzgestaltung der letzten Monate bereits angedeutet 
war. Hervorgehoben werden muB aber die Tatsache, daB 
die Passivitat einen noch weitaus hóheren Grad erreicht 
haben wiirde, wenn nicht die auf einer Zufallkonjunktur 
beruhende, stark vermehrte Steinkohlenausfuhr in um- 
gekehrter Richtung gewirkt hatte, daB also die Frage der 
nachhaltigen Aktivierung des deutschen AuBenhandels 
viel schwieriger ist, ais es sich nach den nackten Zahlen 
der Handelsbilanz darstellt. Fiir die Eisenindustrie 
machen der anhaltende, in seiner Dauer noch nicht abzu- 
sehende Inflationswettbewerb der Westlander und die 
oben erwahnt.e starkę Welle schutzzóllneriseher Ab- 
schlieBungsmaBnahmen, die in letzter Zeit in allen Teilen 
der Welt bemerkbar ist, die Lósung der Ausfuhrfrage 

besonders schwierig.
Entsprechend der allgemeinen wirtschaftlichen Lage 

kann auch die Lage der Eisenindustrie im groBen ganzen 
ais unverandert bezeichnet werden. Die leichte Besse- 
rung, von der wir schon im Jun i berichten konnten, hat 
angehalten, welchem Zustande die Rohstahlgemeinschaft 
durch Festsetzung der Rohstahlerzeugung fiir die Monate 
August und September auf 30 %  Rechnung getragen hat. 
Auch die Fórder- und Erzeugungszahlen zeigen seit 
April 1926 wieder steigende Neigung, wie nachstehende 

Zusammenstellung beweist:
Deutsche Herstellung an 

1926 Kohlen- Koks- Roheisen Bohstahl Walz-
fórderung erzeugung erzeug-

an der Ruhr an der R uhr nissen

Januar. 8401992 1753753 689463 789209 665928
Februar 8060361 1656929 631367 814^90 679952
Marz . .8584369 1787546 716654 947314 808005
April 7757798 1630873 668203 866805 744706
Mai . . 8336680 1662319 736206 899797 790614
Jun i . .9209238 1644755 720081 977309 855929

1. Halb- 
jahr 1926

50350438 10136175 4161974 5294624 4545134

Im  Yorjahre 1925 stellten sich diese Zahlen folgender- 

maBen:
Januar . 9 560005 2020316 909849 1180915 982062
Februar 8396950 1906824 873319 1155351 923568
Marz .9047182 2118062 990606 1209455 1003150
April . 8300432 1987088 896362 1064420 911463
M ai. .8403531 2006380 960541 1114746 916332
J u n i .  . 7881549 1819367 941-201 1108793 896791

1. Halb” 
jahr 1925

51589649 11858037 5571878 6833680 5633366

Allerdings bleiben die Ergebnisse auch in den letzten 
Monaten hinter denen des Vorjahres noch immer zuriick, 
der klarste Beweis fiir den tatsachlichen Tiefstand der

deutschen Wirtschaft. Lediglich die Kohlenfórderung 
konnte so gesteigert werden, daB sie im Mai 1926 die 
Leistung vom Mai 1925 fast erreichte und im Juni sogar 
iibertraf. Der Kohlenbergbau leidet zwar unter dem 
gedriickten Geschaftsgange seines Hauptabnehmers, der 
Eisenindustrie, naturgemaB weiter, hat aber dafiir in- 
folge des nun schon seit Anfang Mai andauernden Aus- 
standes der englischen Kohlenbergleute nach und nach 
um so lebhafteren Absatz nach dem bisher von England 
versorgten sogenannten bestrittenen Gebiet und dem 
Auslande erhalten. Verschiedene Zechen an der Ruhr 
konnten daher entlassene Bergleute in verhaltnismaBig 
groBer Zahl wieder anlegen (die Gesamtzahl der im Berg
bau an der Ruhr beschaftigten Arbeiter betrug Ende 
Jun i 366 382 gegen 365 234 Ende Mai), ja sogar wieder 
Ueberschichten verfahren lassen. Seit der ersten Juli- 
woche ist nach langer Zeit erstmalig keine Feierschicht 
eingelegt worden, wahrend im Juni noch 6651 Feier- 
schichten nótig waren, im Mai 87 769 und im April sogar 
538 771. AuBerdem hatten schon im Mai und Juni die 
Lagerbestande um 1,440 Millionen t abgenommen; leider 
machen sie immer noch 8,160 Millionen t  Kohlengewicht 
aus. Die Koksbestande haben dagegen noch etwas zu- 
genommen. Wenn demnach auch eine fiihlbare Ent- 
lastung fiir den deutschen Kohlenbergbau eingetreten 
ist, so werden doch ihre Auswirkungen, die iiberwiegend 
dem Kohlenabsatz an die Nord- und Ostseekusten und 
in das Ausland zugute kommen, wahrend der Inlandsab- 
satz in Kohle und vor allem der gesamte Koksabsatz 
kaum beriihrt wird, vielfach iiberschatzt. Besonders die 
geldlichen Yorteile fiir den deutschen Bergbau diirften 
im allgemeinen zu hoch angeschlagen werden, da dem 
Anziehen der Preise auf den Ausfuhrmarkten ein Anziehen 
der Frachten und sonstigen Vorkosten gefolgt ist. Vor 
allem aber sollte bewuBter, ais das von der óffentlichen 
Wirtschafts-Berichterstattung im allgemeinen geschieht, 
im Auge behalten werden, daB auch durch eine noch 
lange andauernde Fortsetzung des Streiks die dem 
deutschen Bergbau und der deutschen Eisenindustrie 
durch die englische Unterstutzungspolitik zugefiigten 
Verluste bei weitem nicht wettgemacht werden kónnen, 
und daB vor allem bei Beendigung des Streiks m it einem 
starken englischen Wettbewerb zu rechnen ist.

Ueber die nachste Entwicklung der Eisenindustrie 
irgendein Urteil zu fallen, ist natiirlich auBerordentlich 
schwer. Mit Riicksicht auf die Bestellungen der Reichs- 
bahn in Zusammenhang mit den Arbeitsbeschaffungs- 
planen der Regierung darf man vielleicht auf eine etwas 
bessere Zukunft hoffen, selbst wenn man die augenblick- 
lichen Auswirkungen des englischen Bergarbeiteraus- 
standes in Rechnung stellt. Eine nachhaltige Wendung 
zum Besseren ist erst zu erwarten, wenn sich der Franken 
gefestigt hat, und wenn sich die internationalen Eisen- 
verbande voll marktregelnd auswirken kónnen. Wann 
beides Ereignis wird, laBt sich vorlaufig nicht bestimmen. 
Die Franken, um dereń Festigung sich die Regierungen 
Frankreichs und Belgiens in letzter Zeit noch mehr ais 
je, aber bisher leider vergeblich, bemiihten, schwankten 
in der ersten Julihalfte sehr und neigten weiter nach 
unten. Der Sturz des franzósischen Kabinetts, der sich
am 17. Ju li aus AnlaB der Finanzlage des Landes er-
neut wdederholte, hatte dann einen besonders einschnei- 
denden Frankenriickgang zur Folgę; einer yoriibergehen- 
den geringfiigigen Erholung Ende Ju li folgte bald ein 
abermaliges Abgleiten. Die Berliner Mittelkurse fiir 

100 Fr. betrugen seit dem 1. Februar 1926 in R .-M.

Paris Brlissel

am 1. Februar 1926 . . . .  15,78 19,09
„ l. M a rz .....................................  15,54 19,075
„  1. A p r il ..................................... 14,58 15,18
., 1. M a i .....................................  13,87 14,255
„  1. Juni ............ ......................... 13,72 13,17
,, 15. J u n i ......................................11,73 12,06
„  1. J u l i ......................................11,45 11,54
„ 16. J u l i ............................... .....  9,88 9,72
„ 20. J u l i .....................................  8.60 9,46

21. J u l i ............................  8,96 9,55
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Paris Briissel
am 22. J u l i ................................................ 9 45 „

- B  ..........9.71 }£
» 26. J u h ........................................10,75 11 05
» 27. J u l i ........................................10,28 10 30

28. J u l i ........................................ 10,00 10 07

»  29. J u l i ........................................9,93 1035
30. J u l i ........................................l 0)i i  10’59

Die Verhandlungen iiber die Bildung der internatio- 
nalen Eisenverbande hatten wenigstens teilweise Erfolg 

Das europaische Sehienenkartell und das festlandische 
Róhrensyndikat sind endgiiltig gebildet worden. Die Ver 
trage liegen zur Unterschrift bereit, und die Yerbande 
haben ihre Tatigkeit schon aufgenommen. Anfang Juni 
ist auch zwischen deutschen, belgischen englischen und 
franzósischen Werken eine Preisyerstandigung iiber sechs- 
eckige Drahtgeflechte erfolgt. Die internationale Roh- 
stahlgemeinschaft ist dagegen bisher nicht Ereignis <>e- 
worden. Allerdings haben in der letzten Zeit wieder- 
holte Besprechungen der beteiligten Lander stattge- 
funden, und man soli sich auch im allgemeinen iiber die 

Hohe der Anteile an der Rohstahlerzeugung sowie iiber 
die Einfuhrmengen nach Deutschland geeinigt haben 
so daB sich die Aussichten fiir einen baldigen AbschluB 
des Eisenpaktes entschieden gebessert haben.

Ueber die Marktlage ist im einzelnen folgendes zu 
berichten:

Der Giiterverkehr auf den E ise n b ah n e n  war durch 
starken Kohlenrersand gekennzeichnet. Im  Ruhrge
biet wurden an einzelnen Tagen bis zu 140 Sonderziige 
mit Kohlen gefahren. Die Kohlenabfuhr ging zum 
groBten Teil nach den Duisburg-Ruhrorter Hafen. Die 
dortigen Umschlagseinrichtungen erwiesen sich ais 
nicht ausreichend, so daB an Yerschiedenen Tagen eine 

50prozentigeAnnahmesperrefur Brennstoffsendungen aus- 
gesprochen wurde. In  Emden, Brake, Altona, Hamburg 
Harburg und Stettin traten erhebliche Verzogerungeń 
in der Entladung ein, so daB Riickstauungen bis Munster 
hin die Folgę waren. Sehr lebhaft war auch der Kohlen- 
Yerkehr nach Holland. Im  Ruhrbezirk wurden im Tages- 
durchschmtt gestellt: O-Wagen fur Brennstoffe: 27000 bis 
28000 Wagen zu 10 t (Hóchstgestellung am 30. Juni 
mit 29 104 Wagen); O-Wagen fur sonstige Guter: 5 300 

1200 * ZU 10 t; G'Wagen: 2200 bis 2300; Sonderwagen:

Der Wasserstand des R he ins  war im Berichts
monat sehr zufriedenstellend. Eine Besserung im Kohlen- 
versand nach dem Oberrhein gegeniiber dem Vor- 
monat trat nicht ein, was am deutlichsten aus den ge- 
zahlten Schlepplohnen zu ersehen ist. Yon Ruhrort 
nach Mannheim kam nach wie vor eine Notierung von 
0,90 R.-.K je t zustande. Wahrend Ende Jun i die Frachten 
Grundlage Ruhrort — Mannheim noch 1,90 R.-.ft und 
die Tagesmiete 7 Pf. je t betrugen, zogen die Satze 
g zu Beginn des Monats Ju li an, und zwar wurden 
durchschnittlich 2,00 bis 2,20 R.-M die t angelegt oder

* unc  ̂ ^ag. Heute sind die Frachten um weitere 
*0 Pf. gestiegen.

■ t . ^ er l^ ° ^ le n  versan  d nach Holland undBelgien war 
olge des andauernden englischen Bergarbeiterstreiks 

au erst gunstig. Die Zahl der Kohleneingange bewegte 
sich im groBen und ganzen in ungefahrer Hohe des 

ormonats. Das Angebot in Leerraum war aufierst 
knapp, so daB sich der Frachtenmarkt weiterhin gut be- 

haupten konnte. An Frachten Grundlage Ruhrort -  Rotter- 
dam wurden Ende Jun i 2,00 R.-M einschlieBlich Frei- 
sc eppen und 2,20 R.-Ji ohne Freischleppen je t be
za lt. Diese Satze stiegen im Verlaufe des Berichts- 
monats auf 2,20 bzw. 2,45 R.-M je t.

Die A rbe itsm a rk tlag e  blieb im allgemeinen un- 
'erandert. Die Lóhne und Gehalter der Arbeitnehmer 
ehielten die gleiche Hohe wie im Yormonat.

Die Lage des rheinisch-westfalischen Bergbaues 
Wie auch diejenige der iibrigen Kohlengebiete stand ganz 
unter dem EinfluB des nunmehr seit Anfang Mai andau- 
ern en englischen Bergarbeiterstreiks. Die Auswirkungen 
es treiks bestanden fiir die Ruhrzechen darin, daB keine

Feierschichten eingelegt zu werden brauchten. Die Halden- 
und sonstige Bestiinde in Kohlen diirften in erheblich 
hóherem Mafie abgenommen haben ais in den Vormonaten. 
In  Koks war der Absatz aber nach wie vor aufierordent- 
lich gering, so daB die Yorrate trotz Betriebseinschran- 
kungen wiederum eine Vermehrung erfuhren. Im  In- 
lande war leider von irgendeiner Besserung noch nichts 
zu spiiren. Es mufi daher damit gerechnet werden, daB 

die Absatzyerhaltnisse sich wieder verschlechtern, sobald 
der Streik in England zu Ende geht.

Infolge der etwas besseren Besehaftigung der Hiitten- 
werke im laufenden Monat gestaltete sich die Zufuhr an 
E rzen  auch lebhafter. Die im Juni eingetretene Besse
rung in Forderung und Absatz hat bei den S iege r

lande r G ruben  und denen des Lahn-Dill-Gebietes 
im Ju li angehalten bzw. Fortschrittegemacht. Infolge 
der am 1. Jun i eingetretenen Ermafiigung der Yerkaufs- 
preise sind die rheinisch-westfalischen Hiitten dazu 
ubergegangen, Siegerlander und Lahn-Dill-Erze wieder 
in starkerem MaBe zu verarbeiten. Die Abnahmen der 
Schwedenerze hielten sich im Rahmen der getatigten 
Absehliisse, doch blieben die Zufuhren weit hinter den 
Abholungen des vergangenen Jahres zuriick. In  
a fr ik an ischen  E rzen  ist die Zufuhr gestiegen, 
weil durch den niedrigen Preis fiir diese Erze die Hiitten- 
werke diese phosphorarmen Erze auch gern im Thomas- 
Móller verwenden. -  Dagegen waren die Beziige in 
spanischen Erzen sehr gering, da die spanischen Gruben 
beziiglich der Preise mit denjenigen der afrikanischen 
Gruben den Wettbewerb nicht aushalten konnen; eine 
Folgę davon ist, daB die spanischen Gruben zum 
grofien Teil gezwungen sind, ihre Betriebe zu schlieBen. 
Die W abana-Erze  wurden ebenfalls im Rahmen 
des getatigten Abschlusses verfrachtet, doch waren auch 
hier die Beziige gegeniiber dem Vorjahre geringer. 
In  nord franzós ischen  Erzen wurden die abge- 
sehlossenen Mengen langsam abgenommen. GroBe Nei- 
gung zu neuen Kaufen besteht nicht, da die Preise hierfur 
gegeniiber anderen Erzen noch zu hoch sind. — Dagegen 
ist gute lothringische und franzósische M ine tte  nach wie 
vor begehrt, so dafi die zur Ausfuhr freigegebene Menge 
glatt abgesetzt wird.

Die Preise auslandischer Eisenerze sind im Ju li ais 
Folgę der Stillegung samthcher englischen Huttenwerke 
teilweise weiter gefallen, trotz allgemein gestiegener See- 
frachten. Anderseits sind bei einzelnen Sorten Limite 
y°n den Erzhandlern abgelehnt worden, zu denen vorher 
Geschafte zustande gekommen waren. Man spricht u. a. 
von einer Ermafiigung des Preises fiir Marokko-Rif-Erz, 
naheres ist bisher nicht bekanntge worden. Hoeh-
haltige Mangan-Erze lagen weiter etwas abgeschwaeht. 
Der Eingang von georgischem Mangan-Erz zeigte eine 
starkę Zunahme. Auch eine starkere Nicopol-Erzeinfuhr 
war zu yerzeichnen.

,D l1e Seefrachten haben etwas angezogen, doch ist 
dies ledighch eine Folgę der grofien Kohlenyerschiffungen 
infolge des englischen Bergarbeiterstreiks.

Die Preise fiir M a rtin s c h la c k e n  sind den ge- 
sunkenen Preisen fiir manganhaltige Erze gefolgt — 
Die Nachfrage nachW alzen-, Pudde l-und  Schweifi- 

sch lacken  hat nachgelassen, weil diese noch nicht der 
Preisbewegung nach unten geniigend gefolgt sind.

Der S c h ro t tm a jk t  zeigte ein sehr lebhaftes Bild. 
Die Nachfrage der Verbraucher war stark. Darauf ist 
auch eine Preiserhahung zuriickzufuhren, die jedoch 
gegen Ende des Monats nicht weiter fortsehritt. Alter 
grober Stahlschrott kostete 53,00 R.-M. Da die Nach
frage der \\ erke nun bereits seit einigen Wochen anhalt 

smd die \ oraussetzungen fur eine mUdere Handhabung 
des Ausfuhryerbots fur Schrott, wie sie in den letzten 
Jłlonaten geubt wurde, weggefallen.

Der Monat Ju li brachte keine erwahnenswerte 
Aenderung der Lage auf dem R o h e is e n in la n d sm a rk t 
Die Abrufe der Maschinenfabriken und Eisengiefiereien 
neBen nach wie vor sehr zu wiinschen iibrig, auch trat 
eine Belebung trotz des englischen Streiks nicht ein. Der 

Druck des franzosisch-luxemburgischen Wettbewerbs 
machte sich infolge der fortschreitenden Frankenent-
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Zahlentafel 1. D ie  P r e i s e n  tw ick lu ng  in  den M onaten  M a i bis J u l i  1926.

Kohlen u . Koks :
Flammfórderkohien
Kokskohlen . . .
Hochofenkoks . .
GieBereikoks . . •

E rze :
Rohspat (tel quel)
Gerosteter Spat- 

eisenstein . .
Manganarmer ober- 

hess.Brauneisen- 
stein ab Grube 
(Grundpreis ani 
Basis 41 %  Metali, 
15 %  Si02 u. 15 %

Manganhaltiger
Brauneisenstein:
1. Sorte ab Grube
2. Sorte ,, ,,
3. Sorte , i ,, 

Nassauer Roteisen-
stein (Grund
preis auf Basis 
von 42 %  Fe 11. 
28%  S i02) ab
G rube ................

Lothr. Minette, ba- 
sis 32 %  Fe frei 
Schiff Ruhrort 
(Skala 3 d) . . 

Briey-Minette (37 bis 
38 %  Fe), Basis 
35 %  Fe frei 
Schiff Ruhrorl 
(Skala 3 d) . . 

Bilbao-Rubio-Erze: 
Basis 50 % Fe cif 

Rotterdam . . 
Bilbao-Rostspat: 

Basis 50 %  Fe cif 
Rotterdam 

Algier-Erze:
Basis 50 %  Fe cif 

Rotterdam . . 
Marokko-Rif-Erze: 

Basis 60 %  Fe cif 
Rotterdam 

Schwedische phcs- 
phorarme Erze 
Basis 60 %  Fe fob 

Narvik . . . 
Gewaschene- 

Poti-Erze 
Ungewasćh.

Poti-Erze 
la  indische 

Mangan- 
Erze .. .

H a  Mangan- 
Erze . . 

Roheisen:
GieBereiroheisen 
Nr. I  ^ ab rhein 
Nr. I I I  > westf. 

Ham atitJ Werk 
Ou-armes 

Stahleisen 
Siegerl. Bes- 

semereisen

M  je t

14,39
15,97
21.45
22.45

15,67

20,90

10,—

13,—
11,50

10,-

M  je t

14,39
15,97
21.45
22.45

13,65

18,25

i) 8,-

i) l i ,-  
1) 9,50
i) 6,-

M  je t

14,39
15,97
21.45
22.45

13,65

18,25

>)

a fc su 
“ 'g 

q u  o 

.

9/3 

17/-  

14/- bis 15/

17/—

19/—

Kr.
16,50

d
18 bis 181/2

17Vj

IV1/*

16i/2 bis 17/ 

M

Werk

&/ 05 41 

) 3

93,50

9/3 bis 9/4i/2 

16/— 

13/- bis 13/6 

16/-  

1.8/6

Kr.
16,50

d

11—
9,50
6,—

8 
8/71/2

1926

9/4^2 bis 9/6 

16/- bis 16/6 

13/- bis 14/- 

15/- bis 16/- 

18/- u. niedr.

Kr.
16,50

d

Siegerlander Puddel- 
eisen, ab Siegen . 

Stahleisen, Sieger
lander Qualitat, ab
S ie g e n ................

Siegerlander Zusatz- 
eisen, ab Siegen:

w e iB ....................
m e lie r t ................
g r a u ....................

Spiegeleisen, ab 
Siegen:
6—  8 %  Mangan 
8— 10%

10— 12%  
Temperroheisen grau, 

groBes Format, ab
W e r k ....................

GieBereiroheisen I I I ,  
Luxemburg. Quali- 
tat, ab Sierck . . 

Ferromangan 80 %  . 
Staffel ±  2,50 M ab 
Oberhausen . . • 

Ferrosilizium 75 %  
(Skala 7 bis 8,—  M ) 

Ferrosilizium 45 %  
(Skala 6,—  M ) . 

Ferrosilizium 10% , 
ab Werk . . . .

Vorgewalzt. u. ge- 
walztes Eisen:

Grundpreise, soweit 
nicht anders be- 
merkt, in Thomas- 
Handelsgute

^ohblocke ^  o
Vorgewalzte I *3 £  g £  

Blooke .
E^nuppel . I cc eu o .

163/4bis 18 I 6 1/2  b i s  18

je nach Qualitiit

JC88,—
86,—
93,50

M
88,—
86,—
93,50

)bleche > 
mm u. I 
j-uber J

Essen

Platinen

Stabeisen . ^ ab 
Formeisen. > Ober- 
Bandeisen J hausen

Kesselbleche^
S. M. I _v. 

Grobbleche 
5 mm 
da

Mittelbleche 
3 bisu. 5 mm

Feinbleche 
1 bisu. 3 mm 
unter 1 mm )

FluBeisen-W alz - 
draht . . . .

Gezogener blanker 
Handelsdraht .

Verzinkter Han
delsdraht . . .

Schrauben-u. Nie- 
tendraht S. M.

Drahtstifte . . .

[ ab 
fWerk

Mai J un i Ju li

je t M je t J4 je t

88,— 88,— 88,—

88,— 88,— 88,—

107,— 107,— 107,—

109,— 109,— 109,—

111 — U l — 111—

102,— 102,— 102,—

107,— 107,— 107,—

112,— 112,— 112,—

97,50 97,50 97,50

69,— 69,— 69,—

292,50 282,50 282,50

390,— 360 bis 380 345 bis 360

195,— 180 bis 185 180 bis 185

121,— 121,— 121,—

104,—

111,50
119,—
124,—

134 bzw. 2)125 
131 bzw. 2)122 

154

173.90

148.90

130 bis 128,—

150 bis 145,— 
155 bis 150,—

104,—

111,50
119,—
124,—

134 bzw. 2)125 
131 bzw. 2)122 

154

173.90

148.90

104,—

111,50
119,—
124,—

134 bzw. 2)125 
131 bzw. 2)122 

154

173,90

148,90

139,30

130 bis 128,- j  128 bis 125,-

145,—
155 bis 150,—

139,80

1 .5 . bis 25. 7. 
180,—  bis 187,50

220,—  bis 227,50

210,— 
187,50 bis 195,—

| 145 bis 140,— 
150 bis 145,—

j 139,30 

ab 26. 7.
185 bis 192,50

225 bis 232,50

215,— 
192,50 bis 200,—

X) F iir n a c h  dem 1. Jun i gefdrderte Erze. *) Ab TUtkismiihle.

wertung aufs neue starker bemerkbar. Die Nachfrage 
aus dem A us lande  war zeitweise etwas lebhafter, 
jedoch fiihrten nur wenige Anfragen zum Geschaft. Die 
Preise warerv auch im Auslande infolge des Wettbewerbs 
der westlichen Werke nach wie vor sehr gedriickt.

Die Nachfrage nach H a lb zeug  hat sich im In la n d e  
etwas gebessert. Das A uslandsgeschaf t war unter der 
Nachwirkung des englischen Streiks verhaltnismaBig 

rege. Die Preise zogen um mehrere Schilling an; Yor- 
blócke kosteten 4.3.- bis 4.5 .-  £  fob, Platinen min- 

destens 4.12.6 £  fob.
Mit Riicksicht auf die vorgeschrittene Jahreszeit 

war der F e rro e ise n- In landsm ark t einigermaBen be- 
friedigend. Das A us landsgescha ft ist gleichfalls besser 

geworden, die Preise hoben sich um etwa 2 bis 3 <S.
Das S ta b e is e n g e s c h a f t  war im  I n la n d  unver- 

andert. Wenn die Preise fiir Stabeisen fiir die A us fuh r  
infolge der billigen Angebote der Inflationslander nicht 
so auBerordentlicb gedriickt waren, derart, daB sie bei

den deutschen Werken weit unter den Gestehungskoster. 
liegen, ware das Ausfuhrgeschaft durcbaus befriedigend, 
denn die hierfiir zur Verfiigung stehenden Mengen kónnen 
mit Leichtigkeit abgesetzt werden. Die Ausfuhrpreise 
sind im Monat Ju li gegen den Vormonat wieder etwas ge- 
wichen, jedoch diirfte man bei einem Stabeisen Ausfuhr

preise von etwa 4.12.6 £ fob, wie er zuletzt auf dem Welt- 
markt ungefahr genannt wurde, wohl auf der untersten 

Preisstufe angelangt sein. In  den letzten Tagen des Juli 
zogen die Preise dann auch wieder an um etwa 3 S und 
zeigen weitere Neigung zu steigen. Die zukiinftige Ent
wicklung der Marktlage im S t a b e i s e n - Ausfuhrgeschaft 

kann ais nicht ungiinstig beurteilt werden.
In  sohw erem  Oberbauzeug  kann fiir die nachsten 

Monate wieder mit einer besseren Beschaftigung ge- 

rechnet werden, da vom Eisenbahnzentralamt grofiere 

Abrufe eingetroffen sind. Das Auslandsgeschaft war 

entsprechend der Jahreszeit ruhig, jedoch konnten einige 

Auftrage hereingenommen werden.
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Der Absatz an le ich ten  Schienen hat sich im 
Inland etwas gehoben; dagegen muBte bei der Herein- 
nahme von Auftragen aus dem Ausland Zuruckhaltung 
gewahrt werden. da die Preise infolge des daronlaufenden 
Franken immer schlechter werden.

Die Yerhaltnisse auf dem Gebiete des rollenden  
Eisenbahnzeuges anderten sich wenig. Infolge der Be- 
stellungen der deutschen Reichseisenbahnen von Fahr- 
zeugen wird auch den Radsatzwerken etwas Arbeit zu- 
gefuhrt werden, indessen sind die Mengen zu gering, um 
die Betriebsrerhaltnisse wesentlich zu beeinflussen. ' Der 
Auslandsm arkt war etwas lebhafter ais bisher, wenn- 
gleich auch hier die Absatzmoglichkeiten gegen fruher 
sehr besc-hrankt sind und die rerschiedenen Ge- 
schafte durch den Wettbewerb der unterralutarischen 
Lander heifl umstritten werden.

Wahrend im Inlandsgeschaft der Auftragseingang 
fur Grobbleche noch gering war. kamen aus demAus- 
land mehr Auftrage herein, besonders in Schiffsblechen. 
Da die westlichen Werke auBerordentlich stark auf 
Wochen hinaus beschaftigt sind. konnten besonders fur 
Geschafte mit kurzeń Lieferfristen etwas bessere Preise 
eraelt werden.

Die Nachfrage nach M itte lb lechen  aus dem In- 
lande war reger, wozu der infolge der besseren Be- 
schaftigung gróBere Zechen bedarf beigetragen haben mag. 
In den Preisen pragte sich das aber noch nicht aus; sie 
zeigten den gleichen Tiefstand wie im Juni. Offenbar 
besteht bei einigen Werken noc-h Arbeitsbedurfnis. Das 
Ausland fragte zwar auch Tiel an, die Preise sind 
aber zu schlecht, ais da6 sie zu nennenswerten Ge- 
schaften anreizen konnten.

Bei Feinblechen trat keine wesentliehe Aenderung 
der Lage ein.

War im Inlandsgeschaft im Juni der Auftrags- 
eingang in den rerschiedenen schm iedeisernen 
Rohrsorten noch recht unbefriedigend. so hat seitdem 
der Markt eine, wenn anch geringe Belebung erfahren,

und zwar sowohl in Handelsrohren ais auch in Qualitats- 
rohren, unter welc-h letzteryn auch Lokomotivrohren zu 
erwahnen sind. Auch auf dem A uslandsm ark t hat 
die schon im Yormonat zu verzeiehnende Belebung 
erfreulicherweise weiter angehalten, zumal da sich in 
den namhaftesten Oelgebieten eine steiaende Nachfrage 
bemerkbar macht. E inige gróBere Bestellungen auf 
Petroleumrohre konnten im Laufe des Monats gebucht 
werden. Die Lage am Ausfuhrmarkt hat sic-h auch 
insofem etwas gunstiger gestaltet, ais infolge der Yer- 
standigung mit den franzósisch-belgischen Róhrenwerken 
durchweg etwas bessere Preise erzielt wurden.

Der Auftragsemgang an guBeisernen Róhren  
war auch im Ju li zufriedenstellend. Er stellte sich etwas 
gunstiger ais im Monat Juni, erreic-hte aber die vorher- 
gehenden Monate nicht. Die Nachfrage ist zur Zeit noch 
lebhaft.

Fur guBeiserne Erzeugnisse brachteder Berichts- 
monat nur eine ganz maBige Belebung der Nachfragen. 
Die einzelnen Antrage wurden auBerordentlich scharf 
umworben, die Preise waren infolgedessen auBerordentlich 
gedruckt.

Der D r a h t - und D r a h t s t i f t m a r k t wies im Inla nds-
geschaft dieselbe rucklaufige Neigung auf wie im Yor
monat. Man rechnet erst fur Anfang Oktober m it einer 
Belebung. Die Preise haben sich durchweg fur Draht und 
Drahtstifte um 0,50 Jl je 100 kg erhóht. Im  A us- 
landsgesehaft trat infolge des' Zusammenschlusses 
der belgischen Drahtwerke und mit Rueksicht auf die 
internationalen Yerhandlungen eine gewisse Besserung 
ein. Die mit diesen Yerhandlungen angestrebten hóheren 
Preise brachten einen gro Be ren Auftragseingang. Aller- 
dings scheint die starkere Kauflust im Auslands- 
geschaft auch eine Folgę des groBeren Bedarfes zu sein. 
Die Bestrebungen zur Kartellierung der Ausfuhr wer
den fortgesetzt.

TTeber die E n tw ick lu ng  der E isenpre ise  unter- 
richtet im einzelnen die nebenstehende Zahlentafel 1.

Europa und Amerika ais Wettbewerber in der Eisenindustrie.

, der siebziger Jahre des rorigen Jahr- Yergleich der europaL^chen Roheisengewinnung mit der
hunderts wog GroBbntanniens Eisenindustrie allein die europaischen Rohstahlerzeugung und ebenso beim Yer

S H S T f o ? »  " b tT si? 1 ^  *"'• S “ h •* “ d"  .„ .rib ,-
haben die Yereinigten Staaten von 
Amerika allmahlic-h diese herror- 
ragende Stellung erkampft; ihre 
Eisenerzeugung kommt jetzt der 
ailer anderen Ijinder gleich, obwohl 
in den letzten Jahrzehnten vor und 
nach dem Weltkriege zahlreiche 
neue Werke in den Tersehiedensten 
landem entstanden sind, die 1870 
noch nicht an eine eigene Flisenindu- 
stne gedacht hatten.

Allerdings sind die Schwankun- 
gen in der amerikanischen Eisen- 
gewinnung auch gegenwartig noch 
viel groBer ais in Europa. Es gibt 
daher immer wieder Zeiten, in denen 
die gesamteuropaisehe Leistung die 
amenkamsche Eisenerzeugung uber- 
trifft. Die beigefugten Abbildungen 
1 und 2 uber die monatliche Gewin- 
nung Ton Roheisen und Rohstahl 
Europas und Amerikas rerdeut- 
lichen das Rmgen der beiden Erd- 
teile. Die Linien kreuzen sich so 
oft, daB man von einer diesseits 
und jenseits des Atlantischen 
Ozeans gleichlaufenden Entwicklung 

Eisengeschafts nicht sprechen 
die Lebensbedingungen des 

reic-hen Amerika und des verarmten 
Europa sind roneinander erheblich 
rerschieden. Gleichlaufende Ent-

wicklungslinien kann man eher beim AbbCdang 1. Afocatłiche Zaropas nad A^eriŁis



nischen Rohstahlgewinnung fest- 
stellen. Trotzdem hesteht eirj unge- 
heurer Unterschied. Wahrend 
Europas Rohstahlgewinnung erst 
neuerdings wieder auf ihrer Yor- 
kriegshóhe angelangt ist, bleibt 
Europas Roheisenerzeugung auf 
etwa zwei Drittel ihres Vorkriegs- 
standes. Mit 3,7 Mili. t  Monats- 
leistung (wie im Marz 1926) spielen 
die Stahlwerke in Europa eine viel 
gróBere Rolle ais die Hochofen 
m it 3,1 Mili. t im gleichen Monat. 
Zwar steht auch in Amerika die 
Rohstahlgewinnung m it jetzt 4,6 
Mili. t Monatsleistung um eine volle 
Mili. t iiber der Roheisenerzeugung, 
aber diese ist in Amerika keineswegs 
unter dem alten Friedensstand ge- 
blieben, sondern von 2,7 Mili. t 
durchschnittlicher Monatsleistung 
um fast 1 Mili. t bis 3,6 Mili. t ge- 
stiegen. Indes darf man auch fiir 
Amerika die Annahme aussprechen, 
daB die Stahlgewinnung auch 
kiinftig viel schneller gesteigert 
werden diirfte ais die Roheisen
erzeugung. Das wird der Ent- 
Wicklung der Walzwerke zugute 
kommen. Dr. J. W. R e iche r t.
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Siegerlander Eisensteinverein,

G. m. b. H., Siegen. — Die Mit- 
gliederversammlung beschloB, die 
zur Zeit geltenden Verkaufs- 
preise und B ed ingungen  auch 
fiir A ugus t un ve rand e r t be- 
stehen zu lassen. Die Fórderung 
hat seit Jun i eine erfreuliche Steige- 
rung erfahren, nachdem mehrere 
Bergwerke den Betrieb wieder auf- 
genommen haben. Die Gruben der Rheinisehen Stahl
werke sind dem Yerein ais Mitglied neu beigetreten.

Von der deutschen Rohstahlgemeinschaft. — Der aus
Vertretern der Rohstahlgemeinschaft und der Eisen- 
verbraucher bestehende AusschuB hat fiir die Ausfuhr- 
geschafte der deutschen Eisenverbraucher im Monat 
A ugust folgende W e ltm ark tp re ise  ermittelt:
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Abbildung 2. Monatliehe Bohstahlgewinnung Europas und Amerika?.

Zollsatz 
fUr 100 kt

an Chrom

M JC

Roh blocke. . . 80,— Bandeisen.................... 120,—

Vorblócke . . . 83,- Universaleisen . . . . 118, —

Kniippel . . . 90,- W a lzd rah t.................... 112, —

Platinen . . . 95,- G ro bb le che ................ 110,—

Formeisen. . . 93,- M itte lb leche................ 117,50

Stabeisen . . . 96,- Feinbleche 1 mm und
starker .................... 135, —

Feinbleche unter 1 mm . 155, —

25

25

90

Vom Stahlwerks-Verband. — Die Rohstahlgemein
schaft, derA-Produkten-Verband und der Stabeisen-Ver- 
band hielten am 30. Ju li ihre Monatsversammlungen ab, 
in denen die Marktlage'besprochen wurde. Beschliisse 
iiber Preisanderungen wurden nicht gefaBt. Die Ein- 
schrankung  der R ohs tah le rzeugung  fiir die 
Monate A ug us t und Septem ber 1926 wurde auf 30 % 

festgesetzt.

Inkraftsetzung des Zolles fur Ferrolegierungen. —
Durch Verordnung des Reichsfinanzministers vom 
12. Ju li 1926 (Reiehsgesetzblatt Teil I, Nr. 48 vom 
20. Ju li 1926) wird auf Grund des § 10 des Gesetzes 
iiber Zollanderungen vom 17. August 1925 (Reichsge- 
setzblatt I, Seite 261) folgendes bestimmt.

Die Vorschriften des § 1 treten hinsichtlich der 
Waren der Tarifnummer 869 B, Absatz 2 bis 5 (Ferro- 
chrom, Ferrowolfram, Ferrotitan, Ferromolybdan, Ferro- 
vanadium) am 1. August 1926 in Kraft. Die Zoile be- 

tragen:

Ferrochrom mit einem Gehalt
von 20 %  oder d a r i ib e r .............................

Ferrowolfram u. Ferrotitan m it einem Gehalt 
an Legierungsmetall von 20 %  oder dariiber 

Ferromolybdan mit einem Gehalt an Molyb

dan von 20 %  oder dariiber . . . . . .
Ferrovanadium m it einem Gehalt an Vana- 

dium von 20 %  oder dariiber . . . . . .

Yereins-Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhuttenleute.

Ehrenpromotion.
Dem Mitgliede unseres Vereins, Herrn Direktor 

A. K lo tz b a c h , Essen-Ruhr, dem Gesehichtsschreiber 

des deutschen Roheisen Verbandes, ist in Anerkennung 
seiner Verdienste um Wissenschaft und Wirtschaft von 
der philosophisehen Fakultat der Universitat GieEen 
die Wiirde eines E h re nd o k to rs  der Staatswissen- 

scha ften  verliehen worden.

Aus den Fachausschiissen.
WalzwerksausschuB.

Nr. 44. ®r.=Qng. Wilhelm K rebs, Duisburg: Neue- 
rungen  im  B loekw alzw erk  der Rhe in isehen 

S tah lw erke , D u isburg-M e iderich .
Der Verfasser bittet, die folgenden Berichtigungen 

vorzunehmen:
Seite 5, 2. Absatz. Der erste Satz soli heiBen: ,,Die 

Versehiebeleisten (s. Abb. 7) sind kraftige, wasserge- 

kiihlte StahlguB-Hohlkórper.. . “
Seite 6, 5. Absatz. Der zweite Satz muB w ie folgt 

lauten: ,,An der Kant- und Verschiebevorrichtung ist zu 

bemangeln, daB der hintere Teil der groBen Lineale in 

GuBeisen ausgefiihrt ist.“


