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lochbóden. Vorschlag eines Berechnungsverfahrens. Auswertung der Flie/ilinienbildung an den Oberfldchen 

und der Fryychen Aetzfiguren in Querschnitten fiir die Beurteilung der Spannungsverteilung.)

■Hine Reihe von Schadensfallen hatten in 
■*“*' den letzten Jahren die Erkenntnis gezeitigt, 
daB die Grundlagen fiir die Berechnung der 
Dampfkesselbóden nicht mit den wirklich auf- 
tretenden Beanspruchungen in Einklang standen. 

Solange verhaltnismaBig geringe Driicke und ent
sprechend niedrige Dampftemperaturen in Anwen
dung waren, traten die Mangel der bisherigen 

BerechnungsweiseJ) nicht zutage. Die im neu- 
zeitlichen Kesselbetrieb iiblichen hoheren Driicke 
und Temperaturen lieBen sie nunmehr zum Yorschein 
kommen und trieben gebieterisch dazu, iiber die an 

den Dampfkesselbóden herrschenden Beanspruchun
gen Klarheit zu schaffen.

Eine rechnerische Behandlung ist auBerordentlich 
verwickelt und fiihrt zu wenig befriedigenden Er- 
gebnissen2). Es muB daher in der experimentellen 

Untersuchung von Boden das beste Mittel erblickt 
werden, um die gestellte Aufgabe zu losen. In dieser

x) Dieselbe beruhte auf der Annahme, daB die in der 
Wólbung eines Kesselbodens ąuftretende Membran- 
spannung fiir die Bemessung der Wandung maBgebend 
sei. Wegen der im Krempengebiet vermuteten zusatz- 
lichen Biegungsbeanspruchung war die in der Wólbung 
zugelassene Beanspruchung verhaltnismaBig niedrig zu 
650 kg/cm* gewahlt. Ygl. B aum ann : „Die Grundlagen 
der deutschen Materiał- und Bauvorschriften fiir Dampf- 
kessel*' (1912), Anmerkung 36. Wie die neueren Yersuche 
zeigen, war dieser fiir die Membranspannung in der 
Wólbung zugelassene Wert fiir flachę Bodenformen viel 
zu hoch gewahlt, da die Beanspruchung in der K rempe 
auf ein Vielfaehes dieses Wertes ansteigen kann.

2) In  neuester Zeit ist eine solche Lósung yon J. 
G e c k e 1 e r yersucht worden in seiner Abhandlung 
„Ueber die Festigkeitseigenschaften achsensymmetrischer 
Schalen", Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des 

Ingenieurwesens, Heft 276 (1926). Die Rechnung ergibt 
einen ahnlichen wellenfórmigen Verlauf der Biegungs- 
beanspruchungen, wie ihn die Spannungsschaąbilder 
(Abb. 1) zeigen. Man findet jedoch bei einer solchen 
Berechnung fiir die Korbbogenbóden unwahrscheinlich 

hóhere Beanspruchungen, ais sie bei den in diesem Bericht 

geschilderten Versuchen festgestellt werden konnten.

x x x v ,48

Richtung liegen verschiedene Arbeiten yor. C. Die- 

gel hatte bereits im Jahre 1905 GroBversuche und 
Modellversuche an Kesselbóden unternommen, wobei 
er die in Richtung der Kesselachse auftretenden 

Formanderungen maB und die Veranderung der 
Bodenform bei hohem Innendruck beobachtete3). 
C. Bach hatte in verschiedenen Arbeiten die Stift- 
messung der Formanderungen vervollkoinmnet und 
aus dem durch Zunderabspringen gekennzeichneten 

Beginn der FlieBerscheinungen mittelbar die Be
anspruchung in der Bodenkrempe bestimmt4). E. 

Hohn befaBte sich ais erster mit Dehnungsmessungen 
an der Oberflache der Boden5). Da Dehnungen und 

Spannungen bei den Boden, solange die Beanspru
chung nirgendwo die Elastizitatsgrenze iiberschreitet, 
einander annahernd proportional verlaufen, gelang 

es ihm so, die Beanspruchung an der Oberflache bei 
einem bestimmten Innendruck unmittelbar fest- 
zustellen.

Zu voll befriedigenden Ergebnissen war mit 
keinem der geschilderten Verfahren zu gelangen, 

weil sie teils nur relative MaBstabe fiir die Bean
spruchung lieferten (federnde Formanderungen), 

teils in zu roher und zu unbestimmter Weise die Be
anspruchungen kennzeichneten (FlieBerscheinungen 
an der Oberflache), teils die Messung der Bean

spruchung nur an der AuBenflache gestatteten, wobei 

die in der Bodenkrempe auf der Innenseite auf

tretenden Hochstbeanspruehungen nicht mit erfaBt

3) „Versuche iiber die Beanspruchung des Materials 
geschweiBter zylindrischer Kessel mit nach auBen ge- 

wólbten Boden.“ Forschungsarbeiten auf dem Gebiete 
des Ingenieurwesens, Sonderreihe M, Heft 2 (1920).

4) „Yersuche m it gewolbten Flammrohrbóden.“ 
Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens, 
Heft 51/52 (1908). „Versuche iiber die Widerstands- 
fahigkeit und die Formanderung gewólbter Kesselbóden.“ 
Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens, 
Heft 270 (1925).

5) „Der Spannungszustand gewólbter Boden. Z. V. 
d. I. 69 (1925) S. 155 ff.
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wurden. Das zuletzt Gesagte gilt fiir die Dehnungs- 
messungen an der AuBenseite, da hierbei die Bie
gungsbeanspruchungen keine Beriicksichtigung fin- 

den, die bei den Boden infolge der Unstetigkeiten 
im Verlauf der Meridianlinie beim Uebergang von 
der Bodenwólbung zum zylindrischen Teil auftreten, 

und das Yerhalten der Boden in der Krempe ent- 
scheidend beeinflussen. Ein zur Feststellung dieser 
Biegungsbeanspruchungen geeignetes Yerfahren wurde

in jiingster Zeit von Stromeyer veróffentlicht, 
welcher die Verbiegungen der Kesselwandung mittels 

senkrecht zur Oberflache stehender angeschweiBter 
Stabe feststellte, indem er die Aenderung im Abstand 
der Stabenden bei wechselndem Innendruck mafi9). 
Unabhangig hiervon wurde bei GroBversucben, die 
vom Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung auf 

Veranlassung der Technischen Kommission des Grob- 
blechverbandes durchgefiihrt wurden, ein Instrument 

entwickelt, das es gestattete, die Krummungsande- 
rungen der Oberflache bei Einschaltung des Unter- 

suchungsdrucks mittels einer MeBuhr festzustellen 
und so die Biegungsbeanspruchungen zu bestimmen. 

Durch eine Verbindung dieses Verfahrens mit Deh- 
numrsmessungen an der Oberflache war es moglich,

6) Bericht der Manchester Steam Association iiber 
das Jahr 1924. —  Vgl. St. u. E. 46 (1926) S. 922/3.

die Spannungsverteilung an den untersuchten Boden 

sowohl fiir die AuBenseite ais auch fiir die Innenseite 
zu berechnen7). Da auBerdem sowohl die federnden 
und bleibenden Formanderungen der Boden ge- 

messen, ais auch die FlieBerscheinungen nicht nur 

an der Oberflache beobachtet, sondern auch auf 
Meridian- und Ringschnitten durch Aetzungen nach 
Fry sichtbar gemacht wurden, diirfte durch diese 

Yersuche das bisher umfassendste Bild iiber das

Verhalten der Boden bei der Beanspruchung durch 

inneren Druck gegeben sein.

In Abb. 1 sind drei der vom Kaiser-Wilhelm- 
Institut fiir Eisenforschung untersuchten Vollboden 

nebst den zugehórigen Spannungsplanen zur Dar- 

stellung gebracht. Besonders kennzeichnend ist fiir 
den Verlauf der Meridianspannungen eine auBer- 

ordentlich hohe Biegungsbeanspruchung in der 

Krempe und eine geringere entgegengesetzt gerichtete 
Biegungsbeanspruchung in der Wólbung. Diese dem 

stetigen mittleren Spannungsverlauf uberlagerten 
Biegungsbeanspruchungen fiihren zur Bildung eines

’) E. S iebe l und P. K órber: „Yersuche iiber die 
Anstrengung und die Formanderungen gewolbter Kessel 
boden m it und ohne Mannloch bei der Beanspruchung 
durch inneren Druck.“ Mitt. K.-W.-Inst. Eisenforsch. 7

(1925) S. 113 ff. und 8 (1926) S. 1 ff.
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Zahlentafel 1. H a u p ta b m e s s u n g e n  u n d  S p an nu n g sw e rte  der u n te r s u c h te n  Y o llb o d e n .

Bodenform Hauptabmessungen Hóchstspannungen 
bei 10 atu Yerhaltniszahlen Bemertungen

W61-
bungs-
halb-

messer

Krem-
pen-

halb-
messer

j W and
starke

1 Boden
tiefe

Boden-
durehm.

berech- 
net t  d 
Kogel- 
wol- 
bung 

m . d.Ba- 
dius D

ge-
messen 
an der 

'Krempe 
j innen

ge- 
j messen 

an der 
W ó l
bung 
aufl en

% r D h / d |Cmax cr

R

mm

r

mm

s

m m

H

m m

D

m m
a

ig /m 2
OmflT

Łg/m*
Omax
kg/m* I ,

Kugel-
form 

iForm A

iForm B 
jForm C 
jForm D

JForm E

Form F

630 
910 
910 

1040 
1170 
1260 
1230 
1300 
1300 
1700 
1700 I

630
130
130
185
185
160
155
130
130
40
65

21,9

20,7
35.6
21.7 
20,0 

20,1

35.0

21.1
30.5
20.7
35.6

650 
335 
335 
335 
285 
335 
340 
265 
265 
175 
200 j

1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300

297 
314 
183 
300 
326 
323 
186 
308 
183 
314 j 
183

160
445
240
360
535
340
175
680
380

1400
'700

155 
315 
180 , 
365 
435 | 
400 
225 
485 ! 
310 
825 
395

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

0,9

(1)
(1)
1

u
1,3

y2
V10

VlO
V,
V,

(Vs)
(78)
V io

VlO
'w l/so

~ 1l*o

0,5
0,25
0,25
0,25
0,22

0,25
0,25
0,20

0,20

0,13
0,15

0,55

(1,4)
(1,3)
1.25 
1,65
1.25
1.25 
2,2 

2,05 
4,45 
3,8

iN icht i.Gebiet 
der giinstigst. 

1 Bodenf ormen

Ellipse

»>

Spannungshóchstwertes einmal auf der Innenseite 
der Krempe und zweitens auf der AuBenseite der 
Wólbung. Die Ringspannungen zeigen keine so 

ausgepragten Biegungsbeanspruchungen. Hingegen 
ist Mer die mittlere Spannung einer viel starkeren 
Schwankung unterworfen ais bei den Meridian- 
spannungen. Die Ringspannungen sinken namlich 

von einem Hóehstwert in der Bodenwólbung auf 
negative Werte in der Krempe, erreichen in der Niet-

Abbildung 2. Abhangigkeit der y-Werte von der 
Bodentiefe (vgl. Zahlentafel 1).

naht den Wert Nuli und gehen im Kesselmantel 

wiederum in Zugspannungen iiber. Bei Yollboden 

vermag der von den Ringspannungen in der Wólbung 

erreichte Hóehstwert den Hóehstwert der Meridian- 
spannungen nicht zu iibertreffen. Bei Mannlochbóden 

steigen dagegen die Ringspannungen in der Um- 

gebung des Mannlochs zu auBerordentlich hohen 

Werten an, so daB der Ringspannungshóchstwert 
hier von groBer Bedeutung wird.

Fiir die Beurteilung der Bóden ist in erster Linie 
die auftretende Hóchstspannung maBgebend. Wie 

Abb. 1 zeigt, sind die geschilderten Spannungshóchst- 
werte bei den Yollboden um so weniger ausgepragt, 

je gróBer die Hohe der betreffenden Bodenform ist. 

AuBerdem ist die GroBe des Krempenhalbmessers von 
EinfluB auf die auftretende Hóchstspannung.

Diegel hatte bei seinen eingangs erwahnten Ver- 
suchen gefunden, daB sich Korbbogenbóden mit 
kleinem Krempenhalbmesser unter hohem Innen- 
druck mit fortschreitender bleibender Formanderung 
immer mehr der Ellipsenform anzunahern suchten. 
Er schloB daraus, daB ein Rotationsellipsoid die 
gunstigste Bodenform vorstelle. Bei den vom Kaiser- 
Wilhelm-Institut durchgefuhrten Yersuchen fand 
sich dieser SchluB insofern bestatigt, ais die nach 

einem Rotationsellipsoid geformten Bóden in ihrer 
Giite von keiner anderen Bodenform von gleicher 
Hohe ubertroffen wurden. Hingegen ergab ein Yer

gleich der auftretenden Hóchstspannungen, daB die- 
jenigen Korbbogenbóden den Ellipsenbóden von 
gleicher Hohe ais praktisch gleichwertig angesehen 

werden miissen, dereń Krempenhalbmesser den klein- 

sten Halbmesser des betreffenden Ellipsenbodens 
nicht unterschreitet, wahrend ihr Scheitelhalbmesser 
gleich oder kleiner ais der gróBte Halbmesser des 

entsprechenden Ellipsenbodens ist8). Eine Aus- 

nahmestellung nahm der Ellipsenbóden insofern ein, 

ais bei dieser Bodenform der Wólbungshóchstwert 

der Meridianspannungen den Krempenhóchstwert 
ubertraf, wahrend bei den Korbbogenbóden die Yer- 
haltnisse fast stets umgekehrt lagen.

Wie erwahnt, erreichten die Hóchstspannungen bei 
allen Bóden von gleichem Durchmesser und gleicher 

Hohe, welche in dem oben eingegrenzten Gebiete

8) In  mathematischer Form lautet die geschilderte 
Bedingung

wenn r den Krempenhalbmesser, R  den Wolbungshalb- 
messer, H  die Hohe und D  den Durchmesser des Bodens 
bedeutet.
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der giinstigsten Bodenformen lagen. praktisch 

■dieselbe GróBe. Jede Veranderung der Bodenhohe 
(:H) oder des Bodendurchmessers (D) ruft aber natur
gemaB auch eine Aenderung der auftretenden Hóchst- 

dpannung hervor. Es laBt sich auf dieser Erfahrung 
ein Verfahren zur Berechnung der in den Bóden 
Auftretenden hóchsten Beansprucbungen bzw. der 

notwendigen Wandstiirke {s) aufbauen. Bezieht man 

namlich, wie in Zahlentafel 1 fiir die unter-

Anschaulicher wird die Berechnung noch, wenn 

man die Hochstspannung an einem Yollboden be- 

stimmter Form nicht auf die Membranspannung 

bei einer Kugel mit dem Halbmesser D, sondern 
mit dem Durchmesser D bezieht, d. h. auf die 
Membranspannung des zu dem jeweiligen Trommel- 

durchmesser gehórigen Halbkugelbodens. Das Ver- 
haltnis der in dem tatsachlich ausgefiihrten Vollboden 

auftretenden Hochstspannung zu der Membran-

t3S be ip-  V7at

Krempe
Krempe

M antę/Wo/bung
ho/w

M antelM antelWo/bungMantel

ZSÓSfOKSMSSSSS066 tSW 3Si
SSŚO ttl \ 3 7S M  ^ ____
■ £fV  I t t t t ° i  r^ i

60 10 20  O 2 0  tO  SO 3 0  cm
90 SO 6 0  c n i

aufsen
,au0en

innen

innen

innen
/nnen

a u Hen-

\SOcm
\60cm

I au0en

•U--Wo/bung-
rectits

, ¥0 2O
Mannloch 
J20x¥26 

—tYo/bung- 
/inks

'Mann/och
J20*t2S

-Wó/bung---
ł/aupt-M er/ct/an_____

i— Wo/bung—  
Ouer -Meridian

Mantę/
Mantę/

Mantel

Abbildung 3. Spannungsyerteilung an Mannlochbóden.

suehten Vollbóden durchgefiihrt, die durch die Ver- 
suche ermittelten Hochśtspannungen cjmai der im 

giinstigsten Bodengebiet liegenden Bóden auf die 

fiir eine Kugel mit dem Halbmesser D bei dem 
betreffenden Innendruck p berechnete Membran

spannung a =  y • — • so erhalt man eine Ver-

haltnisziffer y, die in Abhangigkeit von der GróBe 
H/D steht. Kennt man aber die y-Werte, so kann 
man umgekehrt die Hochstspannung, die in einem 

Boden auftreten muB, ais Produkt aus der Membran
spannung fiir eine Kugel mit dem Halbmesser D und y 

ermitteln. Es ergibt sich also fiir die auftretende 
Hochstspannung bei Yollboden die Forinel:

9) In  der Originalarbeit ist die Abhangigkeit von 
Durchmesser und Hóhe in etwas anderer Form zur Dar- 

stellung gebracht.

spannung des Halbkugelbodens betragt dann 2 y 

(vgl. Zahlentafel 2).
In Abb. 2 sind die aus den Versuchen des Kaiser- 

Wilhelm-Instituts fiir Eisenforschung ermittelten 

y-Werte (vgl. Zahlentafel 1) in ein Koordinatensystem 

mit der auf den Durchmesser bezogenen Bodentiefe 

ais Abszisse eingetragen und durch einen Kurvenzug 
yerbunden. Dieser Kurvenzug kann bei der Boden- 
berechnung fiir die Ermittelung beliebiger Zwischen- 

werte benutzt werden. Unter der Abszisse sind weiter- 
hin die Kleinstwerte fiir die Krempenhalbmesser ein

getragen, die bei einer bestiminten Bodentiefe min- 

destens yorhanden sein mussen, wenn der Boden im 

Gebiete der giinstigsten Bodenform liegen soli. Bei 
Bóden, dereń Krempenhalbmesser kleiner ist, ais 

der vorhandenen Bodentiefe entspricht, muB bei der 
Berechnung der Hóchstspannungen der diesem 

Kleinstwert des Krempenhalbmessers zugeordnete 

y-Wert eingesetzt werden, um keine zu niedrigen 

Spannungswerte zu erhalten.
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Abbildung 4. Umbildung der Formen von Mannlochboden.

Nachdem die Spannungsverhaltnisse an den Yoll- 

boden geklart sind, bietet es keine Schwierigkeiten 
mehr, Bodenformen zu bestimmen, bei denen die 
Beanspruchungen die zulassigen Grenzen nicht iiber- 

steigen, und bei denen die Wandstarken einerseits 

nicht zu dick werden, anderseits die Herstellung

m/n-70'ć Aff/c/rrf

3 0 °

£ 7MO 20°$.

70«
■ /?a/7</s/7cr/rm//7&\
 /vrmo/rcfert/A(gr}
 /feżgu flffsm /f/te/

6e/70afu

_  <7* 
dt/a/tsvo

rorpresst/rfff 
Abbildung 5. Randspannungen, federnde 
Formanderungen und Neigungswinkel der 
Vorstiilpung des Mantelrandes bei Modell- 

bóden genaht.

keine zu groBen Schwierigkeiten bereitet. Aus Abb. 2 
ist ersichtlich, daB bei gegebener Wandstarke die 

Beanspruchung der Boden mit wachsender Boden- 
tiefe sehr schnell sinkt, bzw. daB bei einer bestimmten 

ais zulassig erachteten Beanspruchung die Wand

starke mit wachsender Bo dentiefe immer 

geringer gewahlt werden darf. Es ist da- 
her zweckmaBig, den Boden eine groBe 

Tiefe zu geben, um eine kleine Wand

starke zu erhalten. Da die Zahl der 

PreBvorgange und der notwendigen 
Hitzen aber mit zunehmender Boden- 

tiefe ansteigt, durften die wirtschaft- 

lichsten Bodenformen, bei denen 

die niedrigste Summę der Werkstoff- 

und PreBkosten erreicht wird,

10) Mit dieser Hohe werden die ellip- 
tischen Boden den Vorschlagen Diegels ent- 
spreehend hergestellt. Ebenso besteht ein 
Normungsvorschlag des Grobblechyer- 
bandes, in welchem die Bodenhohe zu 1/J 
des Durchmessers gewahlt ist.

bei einer Bodentiefe von etwa ł/4 des 
Durchmessers liegen10), wahrend bei 

den friiher gebrauchlichen Boden die 

Tiefe nur etwa 1I7 bis 1/6 des Boden- 
durchmessers betrug. Weiterhin mussen 

die Boden natiirlich, damit sie bei 
gegebener Hohe die kleinsten Wand
starken erhalten konnen, im Gebiete 

der gunstigsten Bodenformen liegen. 

Die GroBe des Krempenhalbmessers 
muB daher bei Boden mit einer Tiefe 

von V4 • D mindestens ł/s • D betragen,, 
wahrend sie bei den alten BodenL 
formen bis auf 1/40 • D sank. Die 
Beanspruchung der in dieser Weise 

ausgefuhrten Boden erhalt einen solchen Grad der 
GleichmaBigkeit, daB nach Einfiihrung dieser Boden
formen bei Yollboden die eingangs geschilderten Ge- 
fahren ais vollig beseitigt angesehen werden konnen.

Grundlegend anders wie bei den Vollboden liegen 
die Verhaltnisse bei den Mannlochboden, da hier der 

Spannungshochstwert in der Krempe weit iiber- 
troffen wird von dem Ringspannungshochstwert in 
der Wolbung, der sich nach Abb. 3 in der Umgebung 
des Mannlochs und hier bei elliptischem Mannloch 

in besonders starkem MaBe in der langen Achse aus- 
bildet. Bei allen untersuchten Boden mit einem 
Durchmesser von 1300 mm und einem normalen 

Mannloch von 320 X  425 mm wie auch bei Modell- 
versuchen mit Boden von 175 mm Durchmesser und 
einem Mannloch von 40 mm Durchmesser stiegen 
diese Randspannungen auf den fiinf- bis sechsfachen 

Wert der fiir die Wolbung ermittelten Membran- 
spannung an, wahrend der Spannungshochstwert in 
der Krempe auch bei der flachsten in Abb. 1 dar- 

gestellten Bodenform nur etwa den dreieinhalb- 
fachen Wert dieser Membranspannung erreichte. 

Natiirlich ist dementsprechend auch das sonstige 
Verhalten der Mannlochboden gegeniiber demjenigen 

der Vollbóden vollig verandert. So erhohen sich 
nach Zahlentafel 2 bei den in Abb. 3 dargestellten 
Boden der Form E die gróBten federnden Form
anderungen bei den Mannlochboden auf ungefahr 

das Zweieinhalbfache der bei den Vollboden ge- 

messenen Werte. Die bleibenden Formanderungen 
setzen bei geringeren Driicken ein und sind bei

Abbildung 6. Umbildung der Formen von Kegelmodell- 
bóden mit Mannloch.
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Zahlentafel 2. A bm essungen , B e zug ssp annung e n  u nd  H a u p tv e rs u c h se rg e b n is se  f iir  Y o llb o d e n  
und  M a n n lo c h b ó d e n  von 1300 mm D urchm esse r u n d  21,1 mm W a n d s ta rk e  nach  F o rm  E.

Hauptabmessungen Membranspannung bei 10 atu

Wólbungshalbmesser . . 

Krempenhalbmesser . . 

Hohe auBen .................

R

r

H

1300 mm =  D 

ISO mm =  1/10 • D 

265 mm =  0,2 ■ D

in der Kugelwolbung : 

m it dem Halbmesser R  

D
mit dem Halbmesser —  Z

CTl

CTn
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V ersuchsergebnisse Yollboden Seitl. Mannloch M ittl. Mannloch

GroBte federnde Formanderung bei 10 atii 

Druck bei Beginn der bleibenden Formanderung

+ 36,7 mm • 10 2 

-  7,2

25 at 
40 at (Krempe)

+ 93 mm • 10 2 

-  9

25 at 
30 at (Mannloch)

+ 86,5 mm • 10—2 

-  11,5

20 at 
30 at (Mannloch)

GroBte Spannung in der Krempe bei 10 atii . . . .  
,, ,, ,, ,, Wolbung ,, 10 ,, . . . .

680 kg/m2 

485
965 kg/m2 

1700
655 kg/m2 

1870

y . . .  . . .  . .  . .  .

2,2

4,4

5,5

11,0

6,0

12,0

gleicher Beanspruchung bedeuten d gro Ber ais bei den 
Vollboden. Wahrend sich der Yollboden bei 50 at 
Ueberdruck in der Mitte um etwa 2,6 mm bleibend 
verformt hatte, erreichte die Verformung bei diesem 
Druck bei dem Boden mit seitlichem Mannloch 30 mm 
und iiberschritt bei demjenigen mit mittlerem Mann-

A4er/'cf/arts/7amL/r7ffs -tf/m /spctrfm /aęs -  
f/ze/s/m/eff.

Mend/a/7s/7a/7mr7ffs-ffad/a/sffcmm//rgs-

/f/frgs/rar/mrtgs-/facf/a/sparr/ri/mjrs- 
F//e/ś//me/r.

&/T7 ś/77^ ćy

Abbildung 7. FlieBlinienausbildung an einem 
normal zu den Hauptspannungen orientierten 

Wiirfel.

loch sogar 35 mm. Kennzeichnend sind auch die 
FlieBerscheinungen. Wahrend beim Vollboden die 
erste FlieBlinienausbildung in der Krempe bei 40 at 

Ueberdruck stattfindet, konnten bei den Mannloch- 
boden bereits bei 30 at Ueberdruck FlieBlinien am 
Mannlochrand wahrgenommen werden. Alle diese

Oberf/ac/rert -/1r7s/c/!f

Sc/rwM-A l i i i  1 1 1 LLLLLI s/7ami/flgs-f7/e/S///7/e/r. Zonel
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spcmm//7gs-f7/e/$//i7/er>. ZoneM

W T
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Abbildung 8. FlieClinienausbildung an der 
Oberflache und im Innern von Kesselbóden.

Erscheinungen deuten in gleicher Weise auf die ganz 
auBerordentliche Steigerung der Beanspruchung hin, 
welche durch die Mannlocher in den Boden hervor- 
gerufen wird11).

11) Dieser hohen Beanspruchung wurde bei der 
bisher vorgeschriebenen Berechnungsweise in keiner 
Form Rechnung getragen, da die Mannlochbóden den 
Vollboden gleichgestellt waren. In  den dem deutschen 
DampfkesselausschuB vorliegenden Vorschlagen fiir die 
Berechnung von durch Innendruck beanspruchten ge- 
wolbten Boden werden dieselben, wenn auch nur in 
geringem Mafie, durch die Wahl eines hoheren Sicherheits- 
grades (4,25 statt 3,5) bei sonst gleicher Berechnung wie 
die Yollboden beriicksichtigt.
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Abbildung 9. FlieBerscheinungen an einem tiefgewólbten Yollboden von 1300 mm 0  
und 20 mm Wandstarke bei einem Innendruck von 63 at.

Abbildung 10. FlieBerscheinungen an einem flachgewólbten Vollboden vonl300mm(j) 
und 25 mm Wandstarke bei einem Innendruck von 42 at (nach C. Bach: Forschungs-

arbeiten, Heft 270).

Die in der Umgebung von Mannlóehern auf- 

tretenden hohen Randspannungen sind um so mehr 
zu beachten, ais sie auch bei den tiefgewólbten Boden- 
formen bestehen bleiben, welche fiir Yollboden ais 

die spannungstechnisch giinstigsten Bodenformen 
ermittelt wurden. Bei Mannlochboden treten also, 

wenn sie wie bisher iiblich wie Vollboden berechnet 
und in gleicher Weise wie diese nur nach den in der 

Krempe vorhandenen Hochstspannungen bemessen 
werden, gerade bei diesen hohen Bodenformen am 

Mannlochrand auBerordentlich gro Be Beanspruchun- 

gen auf, welche bis an die Streckgrenze herangehen 

konnen. Eine Behebung dieses Uebel- 

standes erscheint zunachst nur durch das 
Anbringen entsprechender Verstarkungen 

in der Umgebung des Mannlochs oder

12) Wie die Versuche des Kaiser-Wilhelm- 
Instituts fur Eisenforschung zeigen, ist eine 
Bórdelung des Mannlochrandes nicht ais eine 
Verstarkung zu betrachten, durch die die 

Bandspannungen eine wesentliche Vermin- 
derung erfahren.

13) Ein ausfiihrlicher Bericht iiber diese 
Versuche erscheint demnachst in den Mit-

durch eine allgemeine Yer- 

groBerung der Wandstarke 
der Mannlochboden mog

lich12). Da aber die An- 
bringung einer wirksamen 

Verstarkung Schwierig
keiten bereitet und die 

Erhóhung der Wandstarke 
des ganzen Bodens zur 

Behebung einer auf einen 
verhaltnismaBig kleinen 

Bereich beschrankten, sehr 
hohen Beanspruchung 

auBerordentlich unwirt- 
schaftlich sein wurde, 
wurden vom Kaiser-Wil

helm-Institut fiir Eisen
forschung weitere Versuche 

durchgefiihrt,welche zeigen 
sollten, ob es nicht durch 
eine Aenderung der Boden- 

form moglich ware, die 
Spannungen in der Um

gebung des Mannlochs her- 
abzumindern13).

Der dabei einzuschla- 

gende Weg war durch das 
eingangs erwahnte, von C. 
Diegel zuerst angewandte 
Verfahren Yorgezeichnet^ 
die zu untersuchenden 
Boden so hohen Drućken 

auszusetzen, daB sie sehr 
starkę bleibende Forman- 

derungenerlitten. Beisolch 
starkenVerformungen neh

men die Boden eine auch 
bei den hohen Drucken 

stabile Gestalt an, wobei sich die Ungleichfórmig- 
keiten in der Beanspruchung bis zu einem gewissan 

Grade ausgleichen. Wahrend dieses Yerfahren zur 
Verbesserung der Bodenform von Diegel nur bei 

Vollboden angewendet wurde, kamen hier die ent- 
sprechenden Versuche mit Mannlochboden zur 

Durchfuhrung. Es wurde dabei nicht nur die den 

jeweiligen Druckverhaltnissen entsprechende Form 
festgestellt, sondern es wurde auBerdem der Verlauf der 

Ringspannungen in der Umgebung der Durchbrech- 

ungen und die Veranderung in den federnden Form
anderungen mit wachsender Vorpressung ermittelt.

frzć/s//////< f//e/sze/7fpijm a/7 c/er//ac//7 r̂em/7e 
'* *' ” am Aia/7/7/ac/7

teilungen des Kaiser - Wilhelm-Instituts fiir
Eisenforschung. Abb. 11. Lage der FlieBzentren bei Yollboden und Mannlochboden.
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Abbildung 12. FlieBerscheinungen in der Hauptkrempe eines tiefgewolbten Bodens m it seitlichem Mannloch
(Meridianschnitt).

Die Untersuchung wurde an Modellboden von 

175 mm Durchmesser, 2,2 mm Wandstarke, einem 
mittleren Mannloch von 40 mm, einem Krempen- 
halbmesser von 17,5 mm und verschiedenen Wól- 
bungshalbmessern durchgefiihrt. In Abb. 4 sind die 
Formen dargestellt, die solche Mannlochbóden mit 
einem Wólbungshalbmesser von 175 mm bei bis auf 

80 at ansteigendem Innendruck annehmen, wahrend 
Abb. 5 die gleichzeitige Veranderung der federnden 
Formanderungen und der Randspannungen wieder- 

gibt. Wie man sieht, fallt die Beanspruchung am 
Mannlochrand infolge der Umbildung der Bodenform 

auf etwa die Halfte des urspriinglich vorhandenen 
Wertes, und auch die federnden Formanderungen 
in der Bodenmitte gehen in gleichem MaBe zuriick. 

Die Bodenform aber hat sich vóllig verandert. Sie 
zeigt bei mittleren Driicken eine kegelfórmige Aus
bildung der Wólbung, bei hohen Driicken hingegen 

eine flaschenbalsfórmige Yorstiilpung des Mannloch- 
randes, dereń starkster Neigungswinkel ebenfalls in 
Abb. 5 vermerkt ist. Die dieser Ausbildung der Me- 
ridianlinie angenaherten Bodenformen miissen also 
fiir Mannlochbóden ais die Idealformen bezeiehnet 

werden, im Gegensatz zu den Yollbóden, wo eine 
Annaherung an die Ellipsenform anzustreben ist, 

nm moglichst giinstige Spannungsverhaltnisse zu 

erhalten.

Eine Erganzung fanden diese Versuche durch 
Modellversuche an Kegelbóden (vgl. Abb. 6), durch 

weiche der EinfluB des Kegelwinkels auf die am Mann

lochrand auftretende Hóchstbeanspruchungfestgestellt 

werden sollte. Die GróBe der Randspannung wurde 
dabei zu etwa dem Dreieinhalbfachen der fiir den 
Mannlochrand bei der betreffenden Kegelneigung be- 
rechneten Ring-Membranspannung ermittelt, so daB 
bei Kegelbóden oder bei mit vorgestiilptem Mann
lochrand versehenen Boden die Randspannungen 

nach der Formel berechnet werden konnen:

worin p den Innendruck, s die Wandstarke, a den 
Abstand des Mannlochrandes von der Kesselachse und a 

den Neigungswinkel des Kegels bzw. der Yorstidpung 
bedeutet. Bei kegelfórmigen Boden erhalt der Verlauf 

der Ringspannungen nicht die Stetigkeit wie bei den 
mit vorgestiilptem Mannlochrand versehenen Boden. 

Desgleichen nimmt bei Kegelbóden die Biegungs
beanspruchung in der Krempe gegeniiber den Boden 
mit kugeliger Wólbung und vorgestiilptem Mann

lochrand zu. Die letzteren Boden sind daher den 

Kegelbóden vorzuziehen. Mit Hilfe dieser Boden- 
ausfiihrung diirfte es in den meisten Fallen moglich 
sein, bei Mannlochbóden die Beanspruchung in der 
Krempe auf ein ertragliches MaB herunterzudrucken.

Ais ein brauchbares Hilfsmittel zur Priifung der 
Spannungsmessungen hat sich bei den Versuchen des 

Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir Eisenforschung die Be- 
obachtung der FlieBerscheinungen bewahrt. Esgelang, 

dabei den Zusammenhang zwischen der Spannungsver- 

teilung und der FlieBlinienbildung weitgehend klarzu-
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Abbildung 13. FlieBerscheinungen in der Wolbung eines tiefgewolbten Bodens mit seitlichem Mannloch
(Meridianschnitt).

stellen14). Da einerseits nach dem Mohrschen Gesetz 
zur Hervorrufung des Werkstoffflusses der Unterschied 
zweier Hauptspannungen die FlieBgrenze des Werk- 

stoffes uberschreiten muB, wobei das FlieBen durch 
Gleiten in zu diesen beiden Hauptspannungsrich- 

tungen unter 45° geneigten Schichten vor sich geht, 
anderseits jedoch drei Hauptspannungen am Kessel- 
boden in Erscheinung treten, so kónnen je nach der 

Verteilung dieser Spannungen drei verschiedene 
Arten yon Gleitebenen auftreten. Die Spuren dieser 
Gleitebenen bilden die FlieBfiguren, die sich an der 

Kesseloberflache durch Zunderabspringen bemerkbar 
machen oder besser noch durch Aufbringen eines 

Kalkanstriches vor dem Yersuch sichtbar gemacht 

werden kónnen, wahrend die Aetzung nach Fry ein 
Mittel bietet, um dieselben auf jedem beliebigen 

Schnitt zum Vorschein zu bringen. Der Verlauf 
dieser Gleitlinien steht nach dem oben Gesagten in

I4) E. S iebe l und A. P o m p : Mitt. K.-W.-Inst. 
Eisenforsch. 8 (1926) S. 63 ff.

einem ganz bestimmten Zusammenhang mit der 
Spannungsverteilung, so daB sich fehlerhafte 
Messungen in Unstimmigkeiten bemerkbar machen 
miissen.

Grundsatzlich lassen sich die Verhaltnisse an 
unter dem EinfluB von drei gleichmaBigen Span- 
nungsfeldern stehenden Wurfeln untersuchen, die 

wir uns durch je zwei Meridian- und Ringschnitte 
aus dem Kesselblech herausgeschnitten denken (s. 
Abb. 7). Um die Darstellung zu vereinfachen und 

sie den in Kesselbóden vorhandenen Bedingungen 

anzupassen, sei dabei die Radialspannung gleich 0 
angenommen. Die Meridian- und Ringspannungen 
miissen so wirken, daB die drei dargestellten Be- 

lastungsfalle vorhanden sind. Wir stellen uns dabei 
die Meridianspannung bei allen Wurfeln an der 

vorderen und hinteren Flachę, die Ringspannung an 

der rechten und linken Flachę* und die Radial- 
spannung 0 an der oberen und unteren Flachę an- 

greifend vor. Bezeichnet man die FlieBgrenze mit

Abbildung 14. Ringschnitte in der Wolbung bei I I I  (links) und IV  (rechts).

XXXV... 151
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k, so sind die FlieBbedingungen der Falle I bis II I in 

Abb. 7 wie folgt gegeben:

Fali I

CTm  <7U k

CJju — *̂-1 k

C7r  C Ju k

Fali II

<  k

CTU < k

Fali II I

Cm ®u k

<jm o"r k

Gg Of k

Wie man sieht, treten in jedem der geschilderten 

Belastungsfalle die FlieBlinien in einer anderen Aus-

tung der FlieBlinien in der unverschwachten Krempe 
zur Ausbildung gekommener AmiB sich um den ganzen 
Umfang des Bodens fortpflanzen muB. Dieser Um- 

stand laBt diese Form der Krempen-FlieBlinien im 
Zusammenhang mit der gleichzeitig in Erscheinung 
tretenden Alterung des Werkstoffes und mit der 

gerade an den FlieBlinien einsetzenden Korrosions- 
wirkung auBerordentlich gefahrlich erscheinen.

Bei Mannlochboden treten nach Abb. 11 ent

sprechend dem hier vorhandęnen ausgepragten 
Spannungshochstwert in der Wolbung zwei FlieB- 
zentren, das eine am Mannlochrand, das andere in 

der Krempe auf. Bei allen tiefgewolbten Boden 
bilden sich dabei mit steigendem Innendruck zunachst 
nur FlieBfiguren am Mannlochrand aus, wahrend 

sich das FlieBen in der Krempe erst spater bemerkbar

Abb. 15. ElieBerscheinungen in der Krempe eines tiefgewolbten Bodens auf der Mannlochseite (Meridianschnitt),

bildungsform auf den yerschiedenen Schnittebenen 

zutage. Das Schema fiir die Uebertragung auf die 
FlieBerscheinungen von Kesselbóden zeigt Abb. 8. 
Wegen weiterer Einzelheiten muB auf die angegebene 

Quelle14) verwiesen werden.
Ihren Ausgang nehmen die FlieBerscheinungen 

von FlieBzentren, welche mit den Spannungshochst- 
werten in Uebereinstimmung stehen. Das FlieB- 

zentrum liegt demgemaB bei Yollboden stets in der 
Krempe. Die entsprechenden FlieBlinien sind in 

Abb. 9 und 10 mit a bezeichnet. Die unterschiedliche 
Beanspruchung, jrclcher flachę und hohe Boden. 

formen ausgesetzt sind, geht aus dieser Gegeniiber- 
stellung der FlieBerscheinungen deutlich hervor. 

Das schmale, aber ausgepragte FlieBzentrum a in 
Abb. 10 deutet auf die bei flachen Boden auftretende, 

in Abb. 1 ersichtliche scharfe Spannungsspitze hin, 
wahrend die quer dazu verlaufenden weniger aus
gepragten und auf eine viel gróBere Breite verteilten 
FlieBfiguren bei a in Abb. 9 auf die viel gleichmaBigere 
Spannungsverteilung bei hohen Bodenformen hin- 

weisen. Die eingangs geschilderte Biegungsbean- 
spruchung in der Wolbung macht sich in Abb. 10 bei c 

durch entsprechende FlieBlinien deutlich bemerkbar. 

Abb. 10 laBt weiter erkennen, daB ein einmal in Rich-

macht, ein Hinweis dafiir, daB bei solchen Boden der 
Mannlochrand die am hóchsten beanspruchte Stelle 
ist. Besondere Gefahren bringt es natiirlich mit sich, 
wenn die beiden FlieBzentren, wie dies bei Boden 
mit seitlichem Mannloch der Fali ist, teilweise zur 
Ueberdeckung kommen, da alsdann eine wechsel- 
seitige Beeinflussung in der Spannungsverteilung und 

den FlieBerscheinungen stattfindet.
In Abb. 12 bis 15 sind die FlieBfiguren wiederge- 

geben, die bei einem tiefgewólbtenKorbbogenboden von 

1300 mm Durchmesser und 35 mm Wandstarke mit seit
lichem Mannloch bei einem Innendruck von 73 at auf 

einem Meridianschnitt nach der Fryschen Aetzung 
zum Vorschein kommen. Wahrend sich an dem dem 

Mannloch abgewandten Krempenteil bei I und II 
nur schwache FlieBfiguren bemerkbar machen, 

werden diese Erscheinungen in der Wolbung bei III, 
IY und V immer starker, je naher die betreffende 
Stelle dem Mannlochrande liegt. Am Mannlochrand 

selbst ist unter dem EinfluB des hier liegenden Ring- 

spannungshóchstwertes bei IV eine vollige Dunkelung 

des Schliffbildes eingetreten. Auf der der Krempe 
zugewandten Mannlochseite kommt jedoch nicht nur 

die hohe Beanspruchung des Mannlochrandes in den 

FlieBerscheinungen bei X, X I und X II zum Aus-



2. September 1926. E in  spezifisches Aetzm itłel fiir S iliziu m  im  Eisen. Stahl und Eisen. 1191

Abbildung 16. FlieBerscheinungen an der Bodenoberflache in der Umgebung eines seitlichen Mannlochs.

druck, sondern es zeigen sich nunmehr auch sehr 
starkę BiegungsflieBlinien bei X II, die mit einer be- 
deutenden Erhóhung der Krempen-Biegungsbean- 
spruchung auf der Mannlochseite in dem betreffenden 
Spannungsplan in Einklang stehen. An der Ober

flache entspricht dieser hohen Biegungsbeanspru- 
chung auf Abb. 16 eine dichte FlieBlinienschar bei 

Punkt 60, die mit zunehmender Entfernung vom 
Mannloch schnell an Starkę verliert und auf der dem 

Mannloch abgewandten Bodenseite fast ganz ver- 
schwindet. Diese Erscheinungen weisen deutlich 
darauf hin, wie ungiinstig die Beanspruehung der 

Bóden bei seitlichem Mannloch infolge der ge- 
schilderten Ueberlagerung der Randspannungen 

und der Biegungsbeanspruchung der Krempe wird. 

Die seitliche Anordnung der Mannlócher sollte des
halb stets, wo es sich konstruktiv ermóglichen laBt, 
vermieden werden.

Zusammenfassung.
Die bisher benutzten Yerfahren zur Unter

suchung von Kesselbóden werden besprochen und 
die Beanspruehung von Yollboden und Mannloch

bóden an Hand von Spannungsplanen erlautert. 
Ais zweckmaBigste Form ergibt sich fiir die Meridian- 
linie der Vollbóden eine tiefgewólbte Ellipse oder 
ein dieser Ellipse angenaherter Korbbogen. Mittels 
Modellversuchen bei hohem Innendruck wird nach- 

gewiesen, daB diese Form bei Mannlochbóden durch 
eine solche mit kegelfórmiger Vorwólbung des Mann- 

lochrandes ersetzt werden muB, um giinstigste 
Spannungsverhaltnisse zu erhalten. Der Zusammen- 
hang zwischen der Spannungsverteiłung und den 

FlieBerscheinungen wird besprochen und an Hand 

von Beispielen erlautert. Bóden mit seitlichem 
Mannloch erweisen sich dabei ais besonders un- 
giinstig beansprucht.

Ein spezifisches Aetzmittel fiir Silizium im Eisen,
Yon P. Oberhoffer in Aachen.

[Mitteilung aus dem Eisenhuttenmannischen

(Hierzu

Bei Gelegenheit von Desoxydationsversuchen wur

den auch Legierungen metallographisch unter- 

sucht, die mit Silizium desoxydiert waren1). Unter

1) Ueber die Herstellung dieser Legierungen wird 

demnachst berichtet werden. Hier geniige der Hinweis, 
dafl der Siliziumzusatz zu der synthetischen reinen 

Eisen-Sauerstoff-Legierung im Vakuum erfolgte.

Institu t der Technischen Hochschule Aachen.]

Tafel 14.)

anderen Aetzmitteln wurde auch Jod verwendet. 

Hierbei ergaben sich merkwiirdige Aetzbilder, die 

mit keinem der bekannten Aetzmittel erhalten 

werden konnten und sich stets reproduzieren lieBen. 

Ais bestes Aetzmittel bewahrte sich in der Folgę eine 

alkoholische Losung 1 :10 von 1/10-norm.-Jodlósung, 

ais zweckmaBigste Aetzdauer 5 bis 15 min. Durch
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leichtes Ueberpolieren nach dem Aetzen lieB sich 
manchmal die Wirkung des Aetzmittels verbessern. 
Abb. 1 zeigt vier mit Jod geatzte Langsschnitte 

durch je eine mit 0,2, 0,6, 1,2 und 1,8 % Si des- 
oxydierte Eisen-Sauerstoff-Schmelze mit urspriinglich 

0,1 % an Eisen gebundenem Sauerstoff. Man erkennt, 
daB das Aetzmittel zwei Zonen aufdeckt, von denen 
die eine (unterste) bei der gewahlten Beleuchtung 
gleichmaBig dunkel, die andere (oberste) mit hellen 
Punkten durchsetzt erscheint, die sich bei starkerer 
YergróBerung ais Aetzlócher erwiesen. Mit steigendem 

Siliziumzusatz nimmt demnach die Ausdehnung der 

dunkeln, homogenen Zone ab.
Die analytische Untersuchung ergab einen groBen 

Unterschied zwischen den Siliziumgehalten der beiden 

Zonen, z. B.
oben unten

%  Si %  Si

in Schmelze 1 a 1,48 0,009
in Schmelze 1 c 1,15 0,11.

Entgegen den versuchsmaBig festgelegten Tatsachen, 
daB Silizium sehr gut im festen Eisen diffundiert2) 
und Siliziumseigerungen noch nie beobachtet wurden, 
scheint demnach die Diffusion des Siliziums in 
fliissigem Eisen sehr langsam zu erfolgen. Dies 
ist um so bemerkenswerter, ais die Schmelzen 
ziemlich stark iiberhitzt waren (1600 °) und nach dem 
Siliziumzusatz rd. 7 min gewartet wurde. Allerdings 
konnten die Schmelzen nicht durchgertihrt werden. 
Mit dieser bei den Desoxydationsversuchen in 
kleinem MaBstabe beobachteten Erscheinung steht 
in Uebereinstimmung die in der Praxis der Herstellung 
des Dynamo- und Transformatoreneisens beob- 
achtete Tatsache der ungleichmaBigen Yerteilung 

*) Vgl. A. E ry : St. u. E. 43 (1923) S. 1039.

Umschau.

Ueber Bildung von netzfórmigem Troostit an den Korn- 
grenzen von gehartetem Stahl.

C. W. Holm es veroffentlichte einen Aufsatz iiber den 
EinfluB der Hartetemperatur und Erhitzungsdauer auf 
die Hartung und das Gefiige yon Kohlenstoffstahlen1), in 
dem er u. a. iiber die Entstehung von Troostit in netz- 
formiger Anordnung (vgl. Abb. 1) berichtet. Diese Er
scheinung fiihrt Holmes auf eine Keimwirkung der 
urspriinglichen Austenit-Korngrenzen zuriick. Wie die 
Abbildung zeigt, handelt es sich aber aller Wahrschein- 
lichkeit nach um eine Keimwirkung zur Troostitbildung, 
die durch Schlaekeneinschliisse an den Korngrenzen 
hervorgerufen wurde.

Im  Betriebe wurden kiirzlich in Kohlenstoffstahlen 
m it 0,8 %  C nach dem Harten bei 780° in Wasser weiche 
Randstellen beobachtet. Wie eine Gefiigeuntersuchung 
zeigte, bestanden diese Stellen geringer Hartę aus Troostit, 
der z. T. knotenfórmig, z. T. in deutlicher Netzform ab- 
geschieden war. In  Abb. 2 ist eine derartige Stelle m it 
reichlichen Troostitabscheidungen und wenig hellem 
Martensit wiedergegeben. Abb. 3 und 4 lassen die netz- 
formige Anordnung des Troostits in starker VergróBerung 
deutlich erkennen. Zur Klarung der Frage iiber die Ent
stehung dieses Troostitnetzwerkes wurde eine Anzahl 
Proben m it weichen Stellen sowie auch fehlerfreier Werk
stoff nach yerschiedener Erhitzungsdauer in Wasser 
gehartet. Die ersteren hatten im Anlieferungszustand 
teilweise Eerritnetzwerk gezeigt.

x) Forg. Stamp. Heat Treat. 11 (1925) S. 333/6.

des Siliziums in den einzelnen Blócken bzw. Ge- 

spannen3). Nach einer Privatmitteilung von N. W ark 

fanden sich in einer mit Absicht im Ofen nicht durch- 

geriihrten, auf rd. 4 % Si berechneten Transfor- 

matorenschmelze folgende Siliziumgehalte:

im ersten Gespann 2,72 %  

im zweiten Gespann 3,24 %  
im dritten Gespann 3,71 %  
im yierten Gespann 4,23 %  
im fiinften Gespann 4,81 %.

Das Silizium war im Ofen zugesetzt worden. Die 
Zeitdauer der Einwirkung betrug 11 min. Trotz 

der Durchwirbelung beim Abstich war also der 
obere Teil des fliissigen Stahles siliziumreicher alg 

der untere. Es ist sehr wahrscheinlich, daB es sich 
bei diesem wie bei den eingangs mitgeteilten Beob- 
achtungen um eine ungleichmaBige Verteilung des 

Siliziums und nicht der Kieselsaure handelt, daB 
also auch das Aetzmittel auf Silizium und nicht auf 

Kieselsaure reagiert.

Der direkte Nachweis an vólłig sauerstofffreien 

Legierungen miBlang, weil es nicht moglich war, 
Legierungen mit weniger ais 0,05 % Sauerstoff 
herzustellen. Bei diesem Gehalt waren die Er- 
scheinungen im iibrigen qualitativ die gleichen 
wie bei dem hoheren Sauerstoffgehalt der ersten 

Versuchsreihe.

Wie scharf das Aetzmittel auch bei Gegenwart 
von Kohlenstoff auf Silizium (nur auf dieses, und 
zwar auch in Gegenwart z. B. von Mangan) reagiert1, 
beweist Abb. 2 (siehe Tafel 14), die einer sonstigen 

Erlauterung nicht bedarf.

3) Hierauf machte zuerst C. W o lf f  (Dissertation
Breslau 1920) aufmerksam.

Der fehlerfreie Werkstoff gab nach einer Hartung
von 780° in Wasser folgendes Bild:

Erhitzungsdauer Ergebnis

8 ausgepragtes Troostitnetz,
15 kein Netz, jedoch Troostitflecke, die von 

einem zerstiickelten Netz herriihren konnen, 
40 kein Netzwerk, jedoch Anhaufung yon Troo

stit.

Der Werkstoff m it Fehlstellen ergab nach Hartung bei 
780° in Wasser:

ErhitZUJ n daUer Ergebnis

8 ausgepragtes Troostitnetz,
30 feines, teilweise zerstiickeltes Netz,
35 kein Troostitnetz,
45 ausgepragtes Troostitnetz.

Die Lage des Troostitnetzwerkes war sehr unregel
maBig und reichte stellenweise bis fast an den Rand, trat 
aber stets am Uebergang zwischen Troostit (Kem) und 
Martensit (Rand) auf.

Das Auftreten des Troostits bis an den Rand der 
Proben laBt darauf schlieBen, daB nicht die Dauer der 
Hartung, sondern andere Einfliisse die Entstehung des 
Troostitnetzwerkes yerursacht haben. Es bestehen zwei 
Móglichkeiten:
1. Bei zu kurzfristiger Hartung oder Hartung bei zu 

niedriger Temperatur kann der Kohlenstoff aus dem 
Innern der Kristalle nicht in den an den Korngrenzen 
ausgeschiedenen Ferrit (Ferritnetz) diffundieren. Der 
in der Auflósung begriffene und bei der mangelhaften 
Diffusion kohlenstoffarme Bestandteil an den Korn

grenzen bildet bei der Hartung Troostit.
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X  160

A bb ildung  1.

Troostitnetz im  S tah l m it 1,5 %  0  (nach Sauyeur).

X  50

A bb ildung  2.

Troostit und wenig Martensit (heli) am  Bandę einer ge
harteten Probe. (Geatzt in  lOprozentiger Salpetersaure.)

X  500

A bb ildung  3.

Troostitnetzwerk in  einer geharteten Stahlprobe. 
(G eatzt in  lOprozentiger Salpetersaure.)

2. Es kann Troostit durch Schlacke infolge Keimwirkung 
oder infolge geringerer Warmeleitfahigkeit der Schlacke 
gegeniiber dem Stahl entstehen.

Zur Nachpriifung dieser Entstehungsursachen wurde 
zu 1 planmaBig ein Eerritnetz im normalen Werkstoff 
durch Ueberhitzung hergestellt und einmal die Dauer, 
ein anderes Mai die Temperatur der Hartung geandert. 
Das Ergebnis der Versuche ist in Zahlentafel 1 wieder- 
gegeben.

Zahlentafel 1. E e rr itn e tz  u n d  H artegefiige .

Harte- Er-
tempe-
rr.tur

hitzungs-
dauer Ergebnis

°0 min

750 1 unverandertes Gefiige,
760 1 unverandertes Gefiige,
770 1 uneinheitliches Gefiige, teils Har- 

denit, teils Martensit, teils lamel- 
larer Perlit und Ferrit. Abb. 5 
zeigt Reste von Ferrit, lamellarem 

Perlit m it Troostitnetz, umsaumt 
ais Uebergang zum Hardenit. 
Auch an den Martensitstellen 

liegen immer noch Reste von 

Ferrit eingeschlossen,
750 5 Ferritnetz unyerandert, jedoch ist 

der Sorbit der Anlieferung in la- 
mellaren Perlit iibergegangen,

760 5 reiner Martensit m it dazwischen- 

liegendem Ferrit ais Rest von 
dem noch nicht yollstandig auf- 

gelosten Ferritnetz,
770 5 Gefiige wie in der yorigen Probe.

Abb ildung  i.
Wie Abbildung 3, jedoch X  500.

X  200

A bb ildung  5.

Troostitnetz in  einer geharteten Probe fehlerfreien Werkstoff es.
(G ea tz t in  lOprozentiger Salpetersaure.)

Es geht hieraus heryor, daB ein Ferritnetz bei zu 
niedriger und zu kurzer Hartung kein eigentliches 
Troostitnetz hervorrufen kann. In  keinem Falle war 
Schlacke in netzformiger Anordnung an den Korngrenzen 
zu erkennen. Im  Langsschliff, in dem ein sehr gut aus- 
gebildetes Troostitnetz yorhanden war, war die Schlacke 
gemaB der Walzrichtung in gestreckter Form angeordnet.

Nach yorliegenden Untersuchungen konnen weder 
Schlacke noch Ferritnetz allein ais Ursache der Bildung 
eines Troostitnetzes nachgewiesen werden. Ob feinver- 
teilte, submikroskopische Schlacke oder Korngrenzen- 
stórungen irgendwelcher Art die Ursache der Troostit- 
abscheidung in Netzform sind, konnte nicht festgestellt 
werden. $r.«Qing. W. O e rte l, Willich.
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Das Doppeln von Feinblechen.

Beim Walzen von Feinblechen kommt man bekannt- 
lich nicht anders auf geringe Blechstarken, ais daB man die 
Bleche doppelt und in mehreren Lagen aufeinander durch 

die Walzen gehen laBt.
Das Doppeln von Feinblechen geschieht yielfach so, 

daB ein Arbeiter das auf Huttenflur liegende warme Blech 
an einem Ende mit der Zange faBt und iiber das Blech zieht, 
bis die beiden Enden des Bleches sich beriihren. Die Falt- 
stelle wird zunachst mit den FiiBen bearbeitet und dann auf 
einer Vorichtung zusammengepreBt, worauf das gedoppelte 
Blech auf einer Schere beschnitten wird. Diese Art des 
Doppelns erfordert einmal eine groBe Geschicklichkeit des 
Arbeiters, der auBerdem noch durch die von den warmen 
Blechen ausstrómende groBe Hitze zu leiden hat, und das 
andere Mai eine sehr anstrengend kórperliche Leistung. 
Haufig kommt es vor, daB das stark federnde Blech aus 
der Zange rutscht und den Arbeiter an den Beinen yerletzt, 
oder sogar daB der Arbeiter selbst ausrutscht und auf das 
warme Blech fallt. Es gelingt ferner selten, die Bleche 
genau zu halften, so daB sich beim Beschneiden fast immer 
ein groBer Abfall ergibt. Daher hat man sich in jiingster 
Zeit eingehend mit der Herstellung von selbsttatigen Blech- 
dopplern befaBt, die die yorbeschriebenen Nachteile be- 
seitigen sollen. In  welchem Umfange dies gelungen ist, ist 
nicht immer bekannt geworden, zumal da viele dieser Bau
arten fur den immerhin rauhen Walzwerksbetrieb zu ver- 
wickelt sind. Ein guter Blechdoppler muB in seinem Auf- 
bau einfach und kraftig sein, und an die Bedienung diirfen 
keine groBen Anspriiche gestellt werden. Dabei muB der 
ganze Doppelvorgang von der Maschine ausgefiihrt werden, 
und zwar in solcher Giite, daB beim Beschneiden ein móg
lichst geringer Abfall entsteht. Die nachfolgend beschrie- 
bene Bauart1) hat sich in der Praxis bewahrt.

Huttenflur angebrachte Skala laBt sich das leicht bewerk- 
stelligen. Mit Hilfe eines Hebels wird jetzt eine umsteuer- 
bare Reibungskupplung eingeriickt, und der Faltbalken a, 
der an einer Gallschen Kette befestigt ist, gleitet aus seiner 
oberen Ruhestellung nach unten. Bevor jedoch der Falt-

A bb ildung  1. Neuer selbsttatiger B lechdoppler D .E .P .

balken das Blechpaket beriihrt, setzen sich zwei seitlich 
angebrachte Richthebel h durch den Anschlag k in Bewe
gung und schieben das Blechpaket gegen zwei Anschlag-

Abbildung 2. Selbsttatiger B lechdoppler D .B .P .

Aus Abb. 1 und 2 ist der Aufbau des Dopplers zu er
kennen. Der Doppelyorgang geht yollkommen selbsttatig 
vor sich; er zerfallt in mehrere Abschnitte:

1. das Ausrichten des auf Huttenflur liegenden 
• Bleches,

2. das Hineinziehen des Bleches in eine Tasche,
3. das Zusammenpressen an der Faltstelle,
4. das Herausheben und Umwerfen des Bleches.

Ein Arbeitsvorgang gestaltet sich folgendermaBen: 
Das zu doppelnde Blech oder Blechpaket wird yon einem 
Arbeiter auf Huttenflur zwischen das Geriist der Maschine 
geschoben, so daB die Mitte des Bleches iiber die Mitte des 
Faltkanals c (Abb. 2) zu liegen kommt. Durch eine auf

1) D .R . P. Nr. 313 235, Ausfuhrung Friedrich-Wil- 
helms-Hiitte, Miilheim a. d. Ruhr.

winkel. Dadurch wird das Blech genau rech tw ink lig  
zum Faltbalken gelegt. Wenn dieser nun das Blech beriihrt, 
so sohlagen die Richthebel wieder zuruck und geben das 
Blech frei. Bei seinem weiteren Abwartsgang zieht der 
Faltbalken das Blech in den Faltkanal c hinein bis zur Mitte 
des Druckbalkens d. In  diesem Augenbliek wird die Rei- 
bungskupplung f selbsttatig umgesteuert, und der Falt
balken geht wieder in die Hohe. Hat dieser den Faltkanal c 
yerlassen, so wird durch zwei auf der Hauptwelle befind
liche Daumen e der Druckbalken d durch einen Hebel gegen 
das noch offenstehende Blechpaket gedriickt und dieses 
an der Faltstelle zusammengepreBt. Der Druckbalken geht 
dann sofort in seine Ruhestellung zuruck, und der Aus- 
werfer g hebt das fertig gedoppelte Blech bzw. Blechpaket 
aus dem Kanał heraus. Gleiehzeitig wird das Blechpaket 
noch von zwei Hebeln i so umgeworfen, dafi der Bedienungs-
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mann es ohne weiteres mit der Zange fassen kann, um es 
mit der an dem Doppler angebrachten Schere zu beschnei- 
den oder zum Warmofen zu bringen. Blechdoppler und 
Schere werden von demselben Motor angetrieben. Der 
ganze Arbeitsvorgang dauert 8— 10 sek, die Maschine ist 
daraufhin sofort wieder zur Aufnahme eines neuen Bleches 
bereit. Der Doppler kann von einem jugendlichen oder 
ungelernten Arbeiter bedient werden. Nicht nur im In- 
lande, sondern auch im Auslande ist die Maschine seit 
langerer Zeit im Betriebe; u. a. laufen mehrere Doppler in 
Japan ohne irgendwelche Anstande.

Die Wirkung niedriger und hoher Temperaturen auf die 
Eigenschaften der Werkstoffe.

Die Kenntnisse des Einflusses der Temperatur auf 
die Eigenschaften der Metalle waren in den letzten Jahren 
oft Gegenstand eingehender Untersuchungen. Von
F. C. Lea1) hieriiber angestellte Untersuchungen um- 
faBten das Temperaturgebiet von — 80 bis 1000° und 
wurden an den in Zahlentafel 1 yerzeichneten Stali len 
ausgefiihrt.

Die bei gewóhnlichen Temperaturen nach verschie- 
dener Warmebehandlung ermittelten Festigkeitswerte 
zeigen nichts Besonderes; es sei daher auf die Original- 
arbeit yerwiesen. GróBere Bedeutung beanspruchen die 
bei erhóhten Temperaturen durchgefuhrten Dauer- 
belastungsversuche, die hier im Auszug wiedergegeben 
seien.

Nach Ansicht des Yerfassers gibt es fiir jede Tempe
ratur eine bestimmte Belastung, unter der das Metali 
voriibergehend ais dickfliissig angesehen werden kann, 
d. h. es dehnt sich stetig unter einer dauernd angewandten

Zahlentafel 1. Z u s am m e n se tzu n g  der

Ergebnisse von Versuchen an einer FluBeisenpcobe. 
Die Dehnung der zuvor bis zur Streckgrenze belasteten 
Probe wurde bei einer Belastung von 26,7 kg/mm2 be
obachtet; nach 70 min hórte die Dehnung auf, und die 
Dehnungs-Zeit-Kurve verlief parallel der Zeitachse. Die 
Belastung wurde dann auf 27,0 kg/mm2 gesteigert; nach 
Yerlauf von 80 min horte die Dehnung wiederum auf.

Z e // /rt7qge/7

A bb ildung  2. Dauer bel as tungsversuch bei steigender 
Belastung an einem  Chromnickelstahl bei 525°.

Eine Probe des in Zahlentafel 1 aufgefiihrten Stahles 
K  2 wurde auf 525° erhitzt, hierauf m it 4,7 kg/mm2 be- 
lastet; es trat, wie aus Abb. 2 ersichtlich, nur eine sehr geringe 
Dehnung ein, die am

vierten Tage auf horte. Zahlentafel 2. D ehnungs-

g e s c h w in d ig k e it  fu r  
Y e rsuchss tah le . S ta h l Nr. 1 b is 500°.

Be-
zeich-
nnng

C

%

M n

%

P

%

S

%

Si

%

Ni

%

Cr

%
Bemerkungen

K 1 0,65 0,80 — — _ — _ heiB gewalzt
K 2 0,35 — — • — — 1,25 1,00 yergiitet
K 3 0,15 — — — — 4,50 0,25 Einsatzstahl
K 4 0,35 — — — — 3,25 0,60 Stahl m it hoher Zug- 

festigkeit
K 5 0,35 — — — — 3,25 0,60 desgl., gegliiht
Nr. 1 0,14 0,68 0,045 0,040 0,19 — — _

Nr. 2 0,32 0,58 0,049 0,052 0,22 — — —

Belastung

kg/m m a

Dehnungsge-
schwindigkeit

in  mm/st

3,1 0
6,3 0.008
9,4 0,006

11,0 0,006
12,6 0,014
15,7 0,010
18,9 0,660
22,0 6,09

0 7 0

\
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Abbildung 1. DauerbelastungsYcrsueh oberhalb der 
Elastizitatsgrenze an einem weichen FluBeisen.

Belastung; nach einer gewissen Zeit jedoch erstarrt der 
dickf 1 tissige Werkstoff, und die Dehnung wird Nuli. 

Oberhalb dieser Belastung bleibt das Metali dickfliissig, 
bis nach einiger Zeit Bruch eintritt. Abb. 1 zeigt die

*) Enge. 118 (1924) S. 816/7 u. 843/4.

Eine Erhóhung der Belastung auf 6,3 kg/mm2 ergab keine 
und auf 9,4 kg/mm2 eine nur unwesentliche Steigerung 
der Dehnung. Bei einer Belastung auf 11,0 kg /mm2 setzte 
eine erhebliche Dehnungssteigerung ein, die nach 30 Tagen
11 %  betrug und nach 34 Tagen m it einer Gesamtdehnung 
von 34,8 %  zum Bruch ftihrte, wahrend der Werkstoff 
bei der Festigkeitsprufung bei 500° eine Bruchfestigkeit 
von 44,9 kg /mm2, eine Dehnung von 22 %  und bei 525° 
eine Bruchfestigkeit von 39,0 kg/mm2 ergab.

Yersuche bei gleichbleibender Belastung und ver- 
schiedenen Temperaturen wurden an einer Probe des 
Stahles K  3 angestellt. Die Probe wurde m it 7,9 kg/mm2 

belastet und die Temperatur allmahlich bis 770° ge
steigert. Ein deutliches FlieBen war bei 610° zu be- 
obachten. Der Bruch trat nach 4 st ein, die Dehnung 
betrug in diesem Augenblick 67,2 % , die Querschnitts- 

verminderung 94,2 % . Die Dehnungsgeschwindigkeit, die 
mehrere Stunden lang gleich zu sein scheint, kann aus der 
Steigung der Dehnungs-Zeit-Kuryen gemessen werden. 
Die bei dem Kohlenstoffstahl Nr. 1 bei einer Versuehs- 
temperatur von 500° beobachteten Dehnungsgeschwin- 
digkeiten sind in Zahlentafel 2 angegeben. Die Gesamt- 
belastungszeit dieses Versuches betrug 49 st, die Dehnung 

20 % , die Querschnittsverminderung 64 % , die Bruch- 
grenze 39,5 kg/mm2.

Fiir denselben Stahl wurde bei einer Versuchstempe- 
ratur von 400° und fiir den Stahl K  2 bei 500° die FlieB- 
geschwindigkeit ermittelt. Die Ergebnisse sind aus der 
Originalarbeit zu entnehmen.
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Eiir Kesselbaustoffe sind die Ergebnisse der Arbeit 
von groBer Bedeutung. Ein FluBeisen wird bei einer 
Temperatur von 400» bis zu 22,0 kg/mm* Belastung voll- 
kommen sicher sein; wird die Temperatur jedoch auf 
500° gesteigert, so muB mit der Zeit schon eine Belastung 
von weniger ais 6,3 kg/mm’ gefahrlich werden. Bei 
9,4 kg/mm2 Belastung dauert es allerdings noch einige 

Zeit, bevor die Dehnung derartige 
AusmaBe annimmt, daB emst© Sto- 

rungen cintreten.
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Abbildung 3. Dynamische Harteversuche 
aD yerschiedenen Stahlen bei yerscbieden 

hohen Temperaturen.

Belastungs- und Entlastungsversuche bei hohen 
Temperaturen beweisen, daB FluBeisen undlegierte Stahle 

selbst hohe Belastungen bei einer hohen Anzahl von Be- 
lastungswechseln aushalten, be tor sie zu Bruch gehen.

Die Ergebnisse bei hohen Temperaturen ausgefiihrter 
statischer und dynamischer Harteversuche sind aus 
Abb. 3 und 4 zu ersehen; sie stimmen im gro Ben und 
ganzen iiberein. -4. Stadeler.

Aus Fachyereinen.

Vereinigung der Grofikesselbesitzer.

Die diesjahrige Hauptversammlung der Vereinigung 
der GroBkesselbesitzer findet am 16. bis 18. September
1926 in Kassel statt. Zu der auch fiir Nichtmitglieder 
zuganglichen Yortragsreihe am Freitag, den 17. Septem
ber, yormittags 8% Uhr, in der Stadthalle sind nach- 
stehende Berichte angemeldet:

1. Fritz Rosdeck, Direktor der Mannesmannróhren- 
Werke, A.-G., Dusseldorf: Herstellung hochbeanspruchter 
Kessel- und Dampfrohre nach dem Mannesmann-Ver- 
fabren und dereń Weiterbearbeitung.

2. Generaldirektor P. Thomas, PreB- und Walzwerk-
A.-G., Reisholz: Herstellung von hochbeanspruchten
Kessel- und Dampfrohren nach dem Ehrhardt-Yerfahren.

AuBerdem sind an allgemeinen Yortragen yorgesehen:

3. Oberingenieur ®t.«Qltg. (£. I). G u ille aum e ,
Ammoniakwerk Merseburg, Leunawerke: Die Auswertung 

einiger neuerer Kesselschaden.

4. ®r.»3ng. Ad. Fry, Fried. Krupp, A.-G., GuBstahl- 
fabrik, Essen (Ruhr): Das Verhalten der Kesselbaustoffe 

im Betriebe.

5. Professor Dr. A. Thiel, Physikalisch-Chemisches 
Institut der Universitat Marburg a. L .: Bericht iiber die 
Forschungsarbeiten des Arbeitsausschusses fiir Speise- 
wasserpflege der Vereinigung der GroBkesselbesitzer.

6. 0. H a r tm a n n , Direktor der Schmidtschen HeiB- 
dampfgesellschaft, Kassel: Die Betriebssicherheit der 
Hochstdruckkessel.

Anmeldungen sind bis spatestens 5. September 1926 
an die Geschaftsstelle der Vereinigung, Charlottenburg I, 

LohmeyerstraBe 25, zu richten.

Iron and Steel Institute.

(Frttbiahrsyersammlung 3. und 4. Ju n i 1926 in London. —  Fort- 
setzung yon Seite 1129.)

Ueber die Heterogenitat von Stahlblocken

berichtete ein zum Studium dieser Frage vom Iron and 
Steel Institute besonders eingesetzter UnterausschuB.

Die umfangreiche Arbeit ist be
sonders hinsichtlich der sehr voll- 
standigen Bearbeitung des ein- 
schlagigen Schrifttums(259 Quellen- 
angaben) sehr zu begriiBen und wird 
allen denen, die sich m it dieserFrage 
beschaftigen, ein willkommener 
Nachweis sein.

Das Ziel der Arbeit bildete die 
Untersuchung der Fremdstoffyer- 
teilung insbesondere in groBen Stahl
blocken bis zu 1721, die in der Technik 
immer groBere Bedeutung gewinnen. 
Grundsatzliche Neufeststellungen 
werden jedoch hierbei nicht gemacht. 
Es bestatigte sich, daB:

1. jeder Stahl trotz groBter Sorgfalt 
bei der Herstellung und beim 
VergieBen stets einen gewissen 
Grad von Seigerung aufweist,

2. die Starkę der Seigerung mit der 
BlockgroBe ansteigt,

3. alle Blócke trotz gro Bter Unter- 
schiede in der Stahlherstellung, 
Zusammensetzung, Art des Ver- 
gieBens und GróBe der Blócke

im strukturellen Aufbau gewisse.-gemeinsame Grund- 
linien besitzen, die in der Art des Erstarrungsvorganges 
in der Kokille (stufenweise Kristallisation von auBen 
nach innen) begriindet sind.
So ergab die metallographische Priifung gleichartig 

bei allen untersuchten Blockąuerschnitten die Fest
stellung folgender Zonenbildungen:

a) eine sehr dunne auBere Blockhaut ohne besondere
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Abbildung 4. Statische Harteyersuche 
an yerschiedenen Stahlen bei yerschie- 

den hohen Temperaturen.

Kristallbildung;
b) an diese anschlie- 

Bend die Zone der 
Transkristallisa- 

tion mit gut aus- 
gebildeten Dendri- 
ten. Die GróBe 
dieser Zone hangt 
dabei ab von der 
Temperatur des 
fliissigen Stahles, 
seiner Zusammen
setzung, der GróBe

Abbildung 1. 
Querschnitt eines Blockes m it 

ausgepriigter Zonenbildung.

Abbildung 2.
Stellen derProbeentnahme

f ii r d ie Yergl e ichsanalysen.
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Nr.
Gewicht 

in t
Querschnitt

1 0,75 ąuadratisch
2 1,25 zwólfseitig

3 2,5 ąuadratisch
4 2,75 rechteckig
5 3,0

6 3,0 zwólfseitig
7 3,25 ąuadratisch
8 8,0
9 8,25 rund

10 10,5 achteckig

11 20,0
12 25,0
13a 54,0 —

13b 54,0 —

14 64,0 achteckig
15 110,0
16 172,0 „

Zahlentafel 1. Chem ische Z usam m ense tzung  der un te rsu ch te n  B lócke.

Guflart Herstellungsverfahren

in Sand 
gewóhnlicher 
KokillenguB

in Lehm 
gew. KokillenguB

saurer Konverter 
saurer Siemens-Martin-Ofen

as. Siemens-Martin-Ofen

Elektrostahl 

saurer Elektrostahl

saurer Elektrostahl

Chemische Zusammensetzung

C Si Mn P S
0/
/O % %

o/
/o %

0,48 0,27 0,82 0,041 0,028
0,50 0,21 0,83 0,037 0,036

0,41 0,48 1,06 0,056 0,052
0,34 0,28 0,72 0,04 0,043
0,34 0,163 0,70 0,049 0,039

0,60 0,299 0,77 0,038 0,040
0,40 0,12 0,83 0,034 0,042
0,39 0,08 0,96 0,025 0,024
0,21 0,04 0,51 0,027 0,059
0,30 0,13 0,74 0,017 0,010

0,21 0,129 0,66 0,032 0,040
0,44 0,29 0,78 0,033 0,042

0,40 0,16 0,63 0,035 0,038
0,27 0,24 0,71 0,033 0,024
0,32 0,13 0,70 0,027 0,033

Zahlentafel 2. D u rc h s c h n it t l ic h e  p ro zen tua le  A nre icherung  gegeniiber 
der Schm elzen z u sam m ensetzung  bei 9 B lócken.

Chemische Zusammensetzung

Bezeichnung der Probe

stelle nach Abbildung 2 C

%

Si

%

Mn

%

P

%

s

%

Mittelwert 
aus der 
Summę 

aller 
Elemente 

%
Probestelle E . . . 

, , G  . . . 

D . . . 
F . . . 
A . . . 
C . . . 
B . . .

141.8 
112,1

106.8 
104,6 
103,8
94.7
85.7

107.7
101.8 

101,8

104.2 
100,7
101.3 
103,0

103.9 
103,4
100.9 
100,7 
100,6

97,7
97,2

134.8 
118,4 
108,7 
106,0 
104,0
93.8 
86.7

148,8
115.1
114.2
101.3
99.0
88.0 

76,6

127.4 
110,2

106.5 
103,4
101.6 

95,1 
89,8

Zahlentafel 3. Schw ankungen  in  der Zusam m ense tzung  der B lócke.

e) am obersten Ende dieser 
Zone in der Nahe des 
Lunkers befindet sich 
das eigentliche Seige- 
rungsgebiet:

f) die Blockachse, in der 
sich unter Umstanden 
Auslaufer des Lunkers 
ais kleine Hohlstellen 
yorfinden, ist fast 
immer, aufier in ihrem 
untersten Teil, unge- 
sund und selten ganz 
frei von Seigerungen.
In  Abb. 1 ist ein in

dieser Form erstarrter Błock 
wiedergegeben, der die einzel
nen Zonen guterkennen laBt.

K o h l e n s t o f f

o//o

1.25 
2,50 
2,75
3.0
3.0
3.25
8.0
8.25 

10,0 
10,50
25.0
54.0
54.0
64.0 

110,0 
150,0

0,52
0,41
0,34
0,60
0,34
0,40
0,39
0,21
0,21
0,30
0,44
0,36
0,34
0,40

0,33

°//o

0,54
0,46
0,40
0,64
0,40
0,45
0,45
0,28
0,25
0,34
0,49
0,42
0,39
0,50
0,37
0,55

°//O

0,48
0,40
0,33
0,53
0,31
0,35
0,31
0,18
0,16
0,21
0,35
0,28
0,24
0,33
0,15
0,19

£ W) £ a

S i l i z i u m

%

0,21
0,52
0,18
0,23
0,16

0,17
0,14
0,29

0,16

109 0,13

O O) 
8  * 

%

0,22

0,5»
0,23
0,21
0,15

0,20

0,14
0,29

0,17
0,23
0,14

a
%

0,20

0,50
0,22
0,20
0,14

0,19
0,13
0,27

0.16
0,20
0,11

°//o

23

Mangan

%

O O;o £
w

%

0,84
1,06
0,72
0,77
0,70
0,84
0,96
0,51
0,67
0,74
0,78

0,63

0,79

0,84
1.04 
0,78 
0,79 
0,74 
0,85
1.04

0,68
0,77
0,80

0,69
0,71
0,92

.5 * 

°/ /o

0,79
0,98
0,73
0,76
0,69
0,78
0,95

0,64
0,68

0,73

0,63
0,63
0,73

10

11

P h o s p h o 1

CL,

%

0,036
0,052
0,043
0,040
0,039
0,042
0,025
0,059
0,040
0,010
0,042

0,038

0,033

0,038
0,062
0,052
0,048
0,051
0,048
0,031
0,069
0,051
0,011
0,042

0,050
0,050
0,090

0,032
0,047
0,039
0,037
0,034
0,032
0,023
0,050
0,037
0,009
0,030

0,026
0,024
0,023

S c h w e f e l

%

0,037
0,056
0,040
0,038
0,049
0,034
0,024
0,027
0,032
0,017
0,033

0,035

0,030

:0 £ 
W 
%

0,040
0,057
0,043
0,040
0,050
0,050
0,029
0,033
0,035
0,026
0,048

0,050
0,059
0,080

o>
.2 S
a
%

m te
% 3
< o 

%

0,032
0,044
0,032
0,031
0,034
0,027
0,016
0,017
0,024
0,009
0,025

0,029
0,021
0,018

22
23 
18
24
33 
68 
54 
59
34 

100
70
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des Blockes und vom Abkiihlungsyerlauf, fiir 
den wieder in erster Linie bestimmend ist die Tempe
ratur, die Dicke und Art der Kokille;

c) weiter nach mnen findet sich eine ringfórmige, starker 
angereicherte Zone, die haufig durchsetzt ist von 
senkreohten oder schrag nach oben laufenden 
Seigerungsstreif en;

d) den Kem nach der Mitte des Blockes zu bildet die 
Zentralzone, die in ihrem unteren Teil haufig eine 
kegelartige Form annimmt, und die ihrer chemischen 

Zusammensetzung nach reiner und fremdstoffarmer 
ais der urspriingliche Stabl ist. In  der oberen Halfte 
erreicht diese Zone im allgemeinen die Durchschnitts- 

zusammensetzung des Stahles, haufig durchsetzt yon 
órtlichen Seigerungen, die die Form eines V an- 
nehmen;

XXXV. M

Eine Zusammenstellung der zur Untersuchung ge- 
langten Blócke nebst den wissenswerten Angaben ist in 
Zahlentafel 1 wiedergegeben.

Zur Feststellung des Seigerungsgrades erfolgte die 
Probenahme fiir die chemische Untersuchung an den in 
Abb. 2 gekennzeich neten Blockstellen. Die Durch- 
schnittszusammensetzung der Schmelzen wurde beim 
GieBen an Hand yon Probeblócken festgestellt. Da ein 
direkter Vergleich der sehr umfangreichen Zahlenunter- 
lagen nicht ohne weiteres ein iibersichtliches Bild ergibt, 
wurden zur Erlangung eines Ueberblickes iiber die Stoff- 
yerteilung an den in Abb. 2 gekennzeichneten Stellen fur die 
einzelnen Stoffe die prozentualen Durchschnittsanreiche 
rungen gegeniiber der Zusammensetzung des Probeblockes

von 9 Blócken yerschiedener GroBe errechnet. Es ergab
sich dabei das in Zahlentafel 2 wiedergegebene Bild.

152
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Hieraus ist zu ersehen, daB sowohl bei kleinen ais 
auch bei groBen Blocken die unteren Bloekteile bei B und 
C am fremdstoffarmsten sind. Es folgen dann die Rand- 
stellen A und E, wahrend bei D, G und E nach dem Kopf 
zu die Seigerung in bekannter Weise rasch zunimmt.

Das Gesamtergebnis der Untersuchungen yermittelt 
die Zahlentafel 3, in der die Hochst- und Niedrigstwerte 
der einzelnen Stoffe fiir die Blocke sowie ihre prozsntu- 
alen Anreicherungsgrade eingetragen sind. Danach 
neigen Kohlenstoff, Phosphor und Mangan am starksten 
zur Seigerung.

Es wird im Bericht mit Recht darauf hingewiesen, 
daB ein Vergleich der analytisch gewonnenen Zahlenwerte 
nicht ohne weiteres ais MaBstab fur das Seigerungsver- 
haltnis irgendeines Stoffes gelten kann, da zu bedenken 
ist, daB manche Stoffe in yerschiedenen Formen im Eisen 
vorhanden sind (z. B. Silizium: ais feste Losung, in Form 
von Eisensilizid und ais Silikat, Mangan: ebenfalls gelost, 
ais Oxyd und ais Sulfid usw.), die sich hinsichtlich des 
Seigerns ganz verschieden verhalten konnen.

In  einem besonderen Abschnitt wird zum SchluB in 
bekannter Weise das Auftreten der Seigerung aus den 
GesetzmaSigkeiten bei der Abkiihlung von Zwei- und 
Dreistoffsystemen abgeleitet und in Beziehung zu den 
Vorgangen in der Kokille gebracht. Fiir die Ausbildung 
der Seigerung sind dabei von groBter Bedeutung:

1. die Form des Gleichgewichtsdiagramms,
2. die Konzentration der Stoffe,
3. die Abkuhlungsgeschwindigkeit,
4. der Blockquerschnitt,
5. die Dicke der Kokille,
6. Warmeleitfahigkeit der Kokille und
7. Temperatur des Stahles.
Weiterhin wird eine genaue Beschreibung der bereits 

erwahnten Kristallisationsfolge und Zonenbildung in der 
Kokille gegebcn, die sich an die bekannten Yorstellungen 
anschlieBt. A. Wimmer.

Die
Beziehung zwischen Festigkeit und Brinellharte bei Stahl

haben R. H. Greaves und J. A. Jones auf Grund der 
am Research Department, Woolwich, im Laufe der letzten 
Jahre angesammelten Versuchsergebnisse nachgepriift. 
Sie weisen in ihrem Bericht einleitend darauf hin, daB

sich fiir Einreihung in die statistische Auswertung zu 
eignen. Ais wichtigste Bedingung wird hervorgehoben, 
daB Hartebestimmung und Festigkeitsbestimmung je- 
weils an genau dem gleichen Stoff vorgenommen sein 
miisson. Bei den Untersuchungen des ResearchDepartment 
erfolgte die Hartebestimmung jedesmal an drei Stellen 
einer geschliffenen und polierten Langsseite des pris- 
matischen Probestiickes, aus dem anschlieBend der Rund- 
stab fiir den ZerreiBversuch gedreht wurde. Es wurde 
auf moglichst stoBfreie Be- und Entlastung, unter Ver- 
meidung jeglicher Ueberbelastung, geachtet. Zur Ver- 
wendung kamen 10-mm-Kugeln unter 3000 kg Be- 
lastung; der Druck wurde mindestens 30 sek konstant 

gehalten.
Bei der Auswertung der gesichteten Versuchsergeb- 

nisse, wobei sich iibrigens der Unterschied zwischen 
langs und quer genommenen Hartezahlen ais vernach- 
lassigbar erwies, wurden auch die yerfahren der GroB- 
zahlforschung ausgiebig angewandt. Bemerkenswert ist, 
daB die Beziehung aufgestellt wurde zwischen der Hartę 
in kg/mm2 und der Festigkeit in tons je square Inch.

Zahlentafel 1 gibt fiir die untersuchten Stahl- 
gruppen (weicher Kohlenstoffstahl mit weniger ais
0,4 %  C fehlt) die ermittelten Umrechnungsfaktoren in 
Beziehung zur Hohe der Brinellzahl. Der Originaltafel 
wurde eine Spalte mit auf die deutsche Festigkeitsangabe 
in kg /mm2 umgerechneten Werten beigefiigt.

Greaves und Jones haben ihre Ergebnisse mit den im 
internationalen Schrifttum bereits yeroffentlichten ver- 
glichen. Von deutschen Veróffentlichungen sind an- 
gezogen P. W. Dohmer „Die Brinellsche Kugeldruck- 
probe"1) und das Normenblatt D IN  1605. Unter Zu- 
sammenfassung der eigenen und der fremden Ergebnisse 
empfehlen sie dann zum SchluB ais dem Gedachtnis sich 
leicht einpragende Umrechnungsfaktoren zwischen Festig

keit und Brinellharte:

1. fiir vergiitete legierte Stahle mit einer 
Brinellharte von 250 bis 400 . . . .  0,21; (0,33)

2. fiir yergiitete Kohlenstoffstahle und le
gierte Stahle mit einer Brinellharte
unter 250 ............................................. 0,215 ;(0,34)

3. fiir mittelharte Kohlenstoffstahle, ge-
walzt und g e g liih t .................................0,22; (0,35)

Zahlentafel 1. Y e rh a ltn is  von  F e s t ig k e it  u n d  B r in e l lh a r te 2) in  B e z ie hu ng  zur H ohe  der H a r te zah l.

Stahlgattung Brinellharte

Anzahl 
der 

Stahl - 
sorten

Arithm .

M ittel

■Wahrscheinlich 

bester Wert

Umgerechnet 

auf P =  kg/mm2

f Unter 150 24 0,223
*

0,223 ±  0,005 0,356 ±  0,008

Kohlenstoffstahl uber 0,4 %  C, ge- 1 150-174 96 0,218 0,218 ±  0,003 0,344 ±  0,0045

gliiht oder vergiitet 175-199 94 0,218 0,217 ±  0,004 0,342 ±  0,006
200-249 34

248

0,216 0,215 ±  0,004 0,339 ±  0,006

Nickelstahl ( >  0,35 %  C, 3 bis 4 %  j
Unter 200 27 0,216 0,215 ±  0,004 0,339 ±  0,006

200-249 176 0,211 0,211 ±  0,003 0,333 ±  0,0045

Ni), vergutet 250-299
300-349

23
3

229

0,210

0,211

0,210 ±  0,002 0,331 ±  0,003

Unter 200 52 0,213 0,213 ±  0,004 0,336 ±  0,006
200-249 513 0,211 0,211 ±  0,003 0,333 ±  0,0045

Nickel - Chrom - Stahl und andere 250-299 363 0,211 0,211 ±  0,003 0,333 ±  0,0045
legierte Stahle, vergiitet 300-349 83 0,210 0,210 ±  0,004 0,331 ±  0,006

350-399 31 0,212 0,212 ±  0,002 0,334 ±  0,003
400-449 13

1055

0,213 0,213 ±  0,003 0,336 ±  0;0045

die Aufstellung einer solchen Beziehung notgedrungen 
auf rein statistischer Grundlage beruhen muB. Selbst 
wenn zwischen Brinellharte und Festigkeit ein innerer 
physikalischer Zusammenhang besteht, so yerspricht ein 
Versuch, auf theoretischem Wege vorzugehen, voraus- 
sichtlich keinen Nutzen.

Der Bericht fiihrt dann die einzelnen Bedingungen 
auf, denen die Yersuchsergebnisse geniigen mussen, um

4. fiir weiche Kohlenstoffstahle, gewalzt 
und gegliiht, wahlen Greaves und Jones, 
da eigene Versuchsangaben nicht vor- 
lagen, aus dem Schrifttum ais voraus- 
sichtlich best g e e ig n e t.........................0,23; (0,36)

*) Berlin: Julius Springer 1925.

2) o b  =  X  • H.
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Die in Klammern beigefugten Werte sind die der 
deutschen Festigkeitsangabe in kg/mm2 entsprechenden.

Zum Vergleich mit den von Greayes und Jones 
angegebenen Werten sei aus D IN  1605 angezogen:

fur Chromnickelstahle (Zugf. 65 bis
100 kg/mm2) ............................................  o,34H,

fiir Kohlenstoffstahle (Zugf. 30 bis
100 kg/mm2) .....................................0B =  o,36H.

Die Abhandlung beriihrt an keiner Stelle den E in
fluB der Hartę der Kugeln selbst, noch auch die neu- 
zeitlichen Fortschritte auf diesem Gebiete. M. Moser.

(SchluG folgt.)

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen1).
(Patentblatt Nr. 32 yom 12. August 1926.)

KI. 31 c, Gr. 25, K  95 354. Verfahren zur Her
stellung von Zylinderlauf biichsen durch GuB. Fried. 
Krupp, Germaniawerft, A.-G., Kiel-Gaarden.

KI. 31 c, Gr. 26, H  105 559. Vorrichtung zur ma- 
schinellen Bewegung des PreBkolbens von SpritzguB- 
maschinen mit von Hand bewegten GuBformen. Paul 
HaeBler, Niirnberg, Goethestr. 19.

KI. 31 c, Gr. 32, G 64 587. GuBputztrommel. Graue, 
A.-G., Langenhagen b. Hannover.

KI. 49 h2, Gr. 13, B 123 302. Biegemaschine fiir 
Betoneisen. Berlin-Erfurter Maschinenfabrik Henrv Pels
& Co., Erfurt.

KI. 49 h2, Gr. 14, M 86 239. Biege- und Richtma- 
schine fiir Trager, Schienen und ahnliches Walzgut mit 
einander gegeniiberliegenden Druckstiicken. Maschinen
fabrik Froriep, G. m. b. H ., Rheydt.

KI. 50 e, Gr. 8, P 50 258. Vorrichtung zur Nach- 
reinigung und zur Abscheidung und Niederschlagung 
v°n Staub aus Luft oder anderen staubfiihrenden Gasen. 
Paul Pollrich & Co., G. m. b. H., Dusseldorf.

KI. 80 b, Gr. 8, Sch 74 671; mit Zus.-Anm. Sch 76605. 
Verfahren zur Herstellung von tongebundenen feuer
festen Steinen aus Quarzit oder anderen hochkieselsaure- 
haltigen Stoffen. Scheidhauer & GieBing, A.-G., Bonn.

(Patentblatt Nr. 33 vom 19. August 1926.)

KI. l a ,  Gr. 34, S 67 463; Zus. z. Pat. 393 233. 
Verfahren zur AufschlieBung von Erzen und anderen 
Gemengen yerwachsener Mineralien. Sr.^Ttg. Georg 
Spackeler, Clausthal, und ®r.=^ng. Karl Glinz, Berlin- 
Dahlem, Im  Doi 13.

KI. 7 a, Gr. 9, D 49 897. Vorrichtung zur Steuerung 

der den Bandwalzwerken yorgelagerten Wickeltrommeln. 
Deutsche Maschinenfabrik, Duisburg.

KI. 7 a, Gr. 18, K  95 522. Lager fiir Walzenzapfen. 
Fried. Krupp, Grusonwerk, A.-G., Magdeburg-Buckau.

KI. 7 b, Gr. 5, K  96 129. Vorrichtung zum Auf- 
wickeln von bandartigem Walzgut. Fried. Krupp, 
Grusonwerk, A.-G., Magdeburg-Buckau.

KI. 7 b, Gr. 5, L  62 571. Einrichtung zum Anheben 
der auf Drahthaspeln aufgewickelten Drahte. Paul 
Lampe, Iserlohn i. W., Griiner Weg 67.

KI. 7 b, Gr. 21, R  60 746. Verfahren zum Ver- 
dicken der Enden diinnwandiger Rohre. Valentin Rette- 
rath, Ingolstadt.

KI. 7 c, Gr. 20, B 122 711. Vorrichtung zum Heraus- 
ziehen eines in einer Bohrung festsitzenden Dornes. 
Peter Boos, Hemelingen b. Bremen.

KI. 7 f, Gr. 8, Sch 72 059. Verfahren zum Herstellen 
von Spiralbohrern mittels Walzen oder im Gesenk. 
Max Schmachtenberg, Kóln-Ehrenfeld, Fridolinstr. 15, 
und Karl Schmachtenberg, Kdln-Braunsfeld, Paulistr. 36.

KI. 10 a, Gr. 14, Sch 76 330. Vorrichtung zur Yer- 
hiitung des Zusammenbrechens des gestampften Kohlen- 
kuchens beim Einbringen in den Koksofen und beim 

Zuriickziehen der Chargierstange aus dem Koksofen. 
a)t.»folfl. Heinrich Schwarz, Lazy (Tschechoslowakei).

*) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jederm ann zur Einsiehfc 
und Einsprucherhebung im Patentam te zu B e r l i n  aus.

KI. 12 e, Gr. 2, K  92 798. Verfahren und Vorrichtung 
zur Reinigung von Gasen. Georg Konig, Berlin-Dahlem, 
Podbielski-Allee 61.

KI. 13 g, Gr. 15, M 90 118. Einrichtung zur Reini
gung von Kesselwasser. Philipp Muller, G. m. b. H., 
Stuttgart.

KI. 18 a, Gr. 18, A 46 115. Verfahren zur Reduktion 

yon Metalloxyden, insbesondere Eisenerzen. Aktiesels- 
kabet Norsk Staal (Elektrisk-Gas-Reduktion), Oslo, 
Norwegen.

KI. 24 a, Gr. 19, B 107 915; Zus. z. Pat. 409 766. 
Wanderrostfeuerung mit einem an den Rost angeschlos- 
senen Vergaserschacht fiir die Brennstoffriickstande. 
Max Birkner, Berg.-Gladbach.

KI. 24 c, Gr. 5, B 123 031. Rekuperator fiir sehr 
heifle Ofenabgase. Berg & Co., Ges. fiir Industrie-Ofenbau
u. Feuerungsbedarf m. b. H., Berg.-Gladbach.

KI. 24 h, Gr. 2, F 52 369. Selbsttatige Beschickungs- 
yorrichtung fiir Gaserzeuger, Hochofen u. dgl. Theodor 
de Fontaine, Hannover, An der Risterkirche 1.

KI. 31 c, Gr. 3, K  93 591. Verfahren zur Bekleidung 
der Innenflache von GieBformen mit kohlenstoffhaltiger 
Masse. ^r.s^rtg. Erich Will, Hamburg, Jungfernstieg 30.

KI. 31 c, Gr. 18, B 123 299. Betrieb yon Schleuder- 
guBvorrichtungen. Buderus’sche Eisenwerke, Wetzlar 
a. d. Lahn.

KI. 35b, Gr. 3, K  96956. Verladekran. Fried. Krupp, 
Grusonwerk, A.-G., Magdeburg-Buckau.

KI. 42 i, Gr. 7, R  64 762. Verfahren zur Bestimmung 
v°n Temperaturen an Stellen, die der direkten Tempera- 
turmessung nicht zuganglieh sind. Rheinhold & Co., 
Vereinigte Kieselgur- und Korkstein-Gesellschaft, Berlin, 
und Josef Sebastian Cammerer, Berlin-Halensee,
Schweidnitzer Str. 1.

KI. 49 c, Gr. 14, B 122 390. Schere zum Gerade- und 
Gehrungsschneiden von Profileisen aller Art mit anein- 
ander yorbeischneidenden Messern. Berlin-Erfurter 
Maschinenfabrik Henry Pels & Co., Erfurt.

KI. 49 o, Gr. 14, L 60 517. Schlittenschere mit 
festen und beweglichen Messern. Liebig & Ludewig, 
Dresden.

KI. 67 b, Gr. —, A 46 808. Sandstrahlfiihrung am 
Gehause von m it umlaufendem Fliigelrade wirkenden 
Sandschleuderyorrichtungen. Franz K . Axmann, Koln- 
Ehrenfeld, Vogelsanger Str. 260.

KI. 81 e, Gr. 61, D  46 234. Forderyorrichtung fiir 
staubformige Stoffe, insbesondere Kohlenstaub. „Deu- 
stag“, Deutsche Kohlenstaub-Feuerungs-A.-G., Berlin.

KI. 81 e, Gr. 133, A 46232; m it Zus.-Anm. A 46 276. 
Vorrichtung zum gleichmaBigen Beschicken yon Bunkern. 
ATG. (Allgemeine Transportanlagen - Ges. m. b. H.), 
Leipzig- GroBzschocher.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
(Patentb latt Nr. 32 vom 12. August 1926.)

KI. 31 c, Nr. 956 506. Hilfsvorrichtung fiir GieB- 
pfannen, Schmelztiegel o. dgl. Hugo Wachenfeld, Hagen
i. W., Elberfelder Str. 7.

(Patentb latt Nr. 33 Tom 19. August 1926.)

KI. 24 e, Nr. 957 341. Schlackengenerator. Max
Birkner, Berg.-Gladbach.

KI. 49 b, Nr. 957 291. Presse, insbesondere zum
Lochen von Hohlzylindern. ReiB & Martin, A.-G.,
Berlin-Reinickendorf.

KI. 49 c, Nr. 957 041. Lochstanze, insbesondere
fiir Gleisschwellen. Deutsche Maschinenfabrik, A.-G., 
Duisburg.

KI. 49 h, Nr. 957 784. Vorrichtung zum Richten 
v°n Wellen. Fried. Krupp, Grusonwerk, A.-G., Magde- 
burg-Buckau.

KI. 49 i, Nr. 957 323. Vorrichtung zum Entfernen 

des Hammerschlages von Gesenkschmiedestiicken. Gebr. 
Grah, Odysseus-Werk, A.-G., Solingen.

KI. 80 c, Nr. 957 432. Etappenfeuerung und Vor- 

warmekanal an Muffelófen. Johannes Eisele, Ludwigs- 
hafen a. Rh.
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Zeitschriften- und Bucherschau 

Nr. 8.
(Schlufl von Seite 1172.)

Sonderstahle.

Werkzeugstahle. Walter Aichholzer: Das Gefiige 
des geharte ten  S chne lla rbe itss tah le s  u nd  sein 
Z usam m enhang  m it der L e is tung  von Dreh- 
messern.* Kennzeichnende Eigenschaften und Zu
sammensetzung der Schnellarbeitsstahle. Karbide; Ge- 
fiige der Grundmasse in Abhangigkeit von der Harte
temperatur bei Anwendung zweier verschiedener Aetz- 
mittel. EinfluB der Erhitzungsdauer vor dem Harten. 
Leistungsprufung fiir yerschiedene Hartungsarten. [Z. 
Oberschles. Berg-Hiittenm. V. 65 (1926) Heft7, S. 434/9.] 

J. B. Mudge: D ie W ah l geeigneter W erksto ffe  
f iir  die H e rs te llu ng  yon W erkzeugen.* An
forderungen an Werkzeuge yerschiedener Bestimmung. 
EinfluB yon Legierungszusatzen auf die Eigenschaften 
der Stahle. [Mech. Engg. 48 (1926) Nr. 7, S. 727/30.]

E. Bapatz: D ie L e is tung  von Schne lls tah l-  
messern u nd  ih re  P ru fung . [Ber. Werkstoffaussch. 
V. d. Eisenh. Nr. 86 (1926); vgl. St. u. E. 46 (1926) 

Nr. 27, S. 940.]
Stahle fur Sonderzweeke. E. Houdremont u. Hans 

Kallen: Ueber K u g e lla g e rs tah l*  Herstellung, Ver- 
arbeitung, Gefiige, Fehler. Haufigkeitskuryen iiber Druck- 
proben. [Z. V. d. I. 70 (1926) Nr. 31, S. 1035/9.]

Metallographie.
Allgemeines. Irre f iih re nd e  E rgebnisse  mi- 

kroskop ischer U ntersuchungen . Warnung, nicht 
jeden SchlackeneinschluB und Schleifri 1.1 ais Reklama- 
tionsgrund anzufiihren. [Porg. Stamp. Heat Treat. 12 

(1926) Nr. 7, S. 261/2.]
E[mil] Heyn, und 0[swald] Bauer: M e ta llo 

graph ie . Kurze, gemeinfaBliche Darstellung der Lehre 
von den Metallen und ihren Legierungen, unter be
sonderer Beriicksichtigung der Metallmikroskopie. 3., 

neubearb. Aufl. von Prof. ®t.=gng. ©. t). 0[swald] Bauer. 
(2 Bde.) Berlin u. Leipzig: Walter de Gruyter & Co. 1926. 
8° (16°). Geb. je 1,50 R ,-M. —  [Bd.] 1: Die Technik der 
Metallographie und die Metallographie der einheitlichen 
Stoffe. Mit 76 Abb. im Text u. 8 Lichtbildern auf 4 Taf. 
(128 S.) — [Bd.] 2: Die Metallographie der zusammen- 
gesetzten Stoffe, insbesondere Eisen und Kohlenstoff. 
Mit 42 Abb. im Text u. 32 Lichtbildern auf 16 Taf. 

(128 S.) S  B S
Apparate und Einrichtungen. B. A. Bagatz und

O. A. Hougen: S chu tz  von  T herm oelem enten m it 
d u rch s ich tig en  Q uarzróh ren . Transparente Bohre 
bewahren sich auch in reduzierender Atmosphare im 
Gegensatz zu solchen aus gewóhnlichem geschmolzenen 
Quarz. Versuchsergebnisse. [Chem. Met. Engg. 33 (1926) 

Nr. 7, S. 415.]

Aetzmittel. F. P. Gilligan und J. J. Curran: Makro- 
skopische U n te rsuchung  yon E isen und  
S tah l.*  Anwendung von HC1- + H 2S04-Losungen 
yerschiedener Konzentration. Zahlreiche Beispiele. Be- 
sondere Vorteile von bekannten Primaratzmitteln, wie 
auch in der D iskuss io n  hervorgehoben, nicht erkennbar. 
[Trans. Am. Soc. Steel Treat. 10 (1926) Nr. 1, S. 9/30.] 

Physikalisch-chemische Gleichgewichte. K6taró 
Honda: U eber den V erlau f der A 2-Linie im  
System  E isen-K oh lensto ff.*  [Science Rep. Tohoku 

Uniy. 15 (1926) Nr. 2, S. 247/50.]

Rudolf Ruer: N achw eis der W arm e tónung  
des E isen-K oh lens to ff- E u tek to ide s .*  Die Er

gebnisse der von Anson Hayes, H. E. Flanders und E. E. 
Moore m it unreinem Materiał ausgefiihrten Untersuchung 
sind nur eine Bestatigung des erstmalig von R. Ruer im 
Jahre 1921 an reinen Eisen-Kohlenstoff-Legierungen er- 
brachten Nachweises der Warmetónung des Eisen- 
Kohlenstoff-Eutektoides, wobei dessen Gleichgewichts-

I

temperatur ais 12 0 iiber dem Perlitpunkte, d. h. bei 
733 0 liegend bestimmt wurde. [St. u. E. 46 (1926) 

Nr. 27, S. 918/20.]
Genske Takahashi: G le ichgew ich t zw ischen

A u s te n it u n d  den O xyden des K o h le n s to ff  es.* 
C-Abnahme des m it einem C0-C02-Gemisch im Gleich
gewicht stehenden Austenits bei steigender Temperatur. 
Durch Zementationsyersuche wurde A 1 bei 726 0 ge
funden. C-Gehalt des Austenits bei Anwesenheit von CO 
und a-Eisen — bzw. die CO-Konzentration in Gegenwart 
yon Austenit und Eisenoxyden — in Abhangigkeit von 
der Temperatur. [Science Rep. Tohoku Univ. 15 (1926) 

Nr. 2, S. 157/75.]
G. Tammann: Ueber chem ische R e ak tio n e n  

in  Gem engen fester S toffe  be i e rhóh te r T em 
pe ra tu r .*  Sobald Diffusion yorhanden ist, konnen Um
setzungen stattfinden. Sie sind auBer der Temperatur 
yon der Bewegung der Pulver (Umriihren) und der Korn- 
groBe abhangig. Nachweis der Bildung geringer Mengen 
fliissiger Eutektika in Pulvern. Wichtige Folgerung: 
Zum Herbeifiihren einer Reaktion ist Erreichen des 

Schmelzpunktes nicht notig. [Z. angew. Chem. 39 (1926) 

Nr. 29, S. 869/75.]
Feinbau. Akimasa Ono: R ón tgen-U ntersuchun-  

gen des Fe inbaues  gereckter M eta lle . IV . Pla- 
stisch  durch  Zug, D ruck  und  V erdrehung  ge- 
recktes a-Eisen.* V. Der M echan ism us der An- 
o rdnung  der K r is ta lle  und  die U rsache der 
K a lth a r tu n g . Es treten zwei Arten yon statistisch 
yerteilten Gittern auf, bei Torsion nur eins. Gleitung und 
Verdrehung. Gleitwiderstand ais Ursache der Kalt
hartung. EinfluB der KristallgróBe. [Memoirs College of 

Engineering 3 (1925) Nr. 6, S. 267/305.]
Rontgenographie. D. H. Killeffer: Bontgenstrah-  

len ais H i lf s m it te l  der In du s tr ie .*  U. a. Auf- 
deckung von Korrosionsursachen in Kondensator - 
rohren. Unterscheidung guter und schlechter Trans- 
fo rm a torenb leche  (wahrscheinlich KorngróBe), Unter
suchung von Walzkupfer, von B le iiib e rz iigen  und 
feuerfesten S toffen . [Ind. Engg. Chem. 18 (1926) 

Nr. 6, S. 577/80.]
Bobert J. Anderson: R ón tg enu n te rsu chung

yon G uBstiicken  au f innere  Fehler.* Unter
suchungen an AluminiumguB. Vorziige des Verfahrens. 
Versuchsergebnisse. — Vgl. St. u. E. 46 (1926) S. 264. 
[Trans. Am. Foundrymen’s Ass. 33 (1926) S. 261/79.] 

Kaltbearbeitung. M. Polanyi: V e rfo rm ung  yon 
M e ta llk r is ta lle n  und  ye rfo rm te r Z us tand . [Ber. 
Werkstoffaussch. V. d. Eisenh. Nr. 85 (1926); vgl. 

St. u. E. 46 (1926) Nr. 27, S. 940.]

W. GeiB und J . A. M. v. I.iempt: L e itf  ahigkeits- 
anderungen  bei K a ltb e a rb e itu n g  u nd  ihre 
m óg liche  D eu tung .*  Elektrische Messungen an 
Wolframdrahten zur Bestimmung des Einflusses der 
Gitterparameteranderung auf die Leitfahigkeit. Unzu- 
langlichkeit der Kniillungstheorie zur Deutung der bei 
Kaltbearbeitung stattfindenden elektrischen Wider- 
standsanderung. Erklarung durch Deformation der 
Valenzelektronenbahnen. Zusammenhang mit den Aende- 
rungen anderer physikalischer Eigenschaften. Erklarung 
der oc-(3-Eisenallotropie. [Z. Metalik. 18 (1926) Heft 7,

S. 216/8.]

Rekristallisation. John R. Freeman: R e k ris ta lli-  
sa tio n s te m pe ra tu ren  yon k a ltg e w a lz te m  Elek- 
tro ly t- E isen  u nd  S iem ens-M artin-B andstah l.*  

Fiir Elektrolyteisen Beginn der Rekristallisation nach 

24 st bei 400 yollstandig nach % st bei 500 °; fiir Band- 
stahl 500 bzw. 600 °. Festigkeitseigenschaften und Gefiige. 
[Trans. Am. Soc. Steel Treat. 10 (1926) Nr. 1, S. 67/86.]

E. Houdremont, H. Kallen und K. Thomsen: Ver- 
fe s tigung  und  R e k r is ta ll is a t io n  yerg iite ter 
S tahle .* EinfluB des Kaltziehens auf yergiitete und 
yerschieden legierte Stahle. Wirkung des Anlassens nach 
Kaltyerformung. [St. u. E. 46 (1926) Nr. 29, S. 973/6.] 

EinfluB der Warmebehandlung. H. A. Schwartz: 
G ra p h itb i ld u n g  bei k o n s tan te r  T em pera tur.

Ein * bedeutet: Abbildungen in der Quelle.Zeiłschrifłenverzeichnis nebst Abkilrzungcn siehe S. 117/20.
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Mathematisehe Erganzungen und Diskussion zu der 
friiher erschienenen Arbeit. [Trans. Am. Soc. Steel Treat.
10 (1926) Nr. 1, S. 53/66.]

KorngroBe und Wachstum. Bradley Stoughton und
F. J. 6 . Duck: S tu d iu m  der D e n d r ite n s tru k tu r  
und  der K r is ta llb ild u n g .*  Ueberhitzungsgeftige. 
Interkristalline Briiche. Theorie iiber die Bildung 
kleiner Kristalle. Zahlreiche Gefiigebilder. EinfluB auf 
die H artę . Eingehende Erórterung. Gefiigebilder von 
S iliz ium s tah len . [Trans. Am. Soc. Steel Treat. 10 
(1926) Nr. 1, S. 31/52.]

Theorien. A. L. Babochine: Das P rob lem  der 
S tah labsch reckung . Auszug aus dem russischen 
Original. Martensit- und Troostitbildung. Yolumen- 
anderungen. Erórterung der Theorie von M aurer. 
[Rev. Met. 23 (1926) Nr. 7, Extr., S. 311/2.]

Sonstiges. Archibald Allison: W ie  die Zem entit-  
kuge lung  vor sich geht.* Geschichtliches. Damas- 
zenerstahl. Kornwachstum, K o rng renzen  und 
S p ród ig ke it , KorngroBe und Fes tig ke it . EinfluB 
der K a ltb e a rb e itu n g . [Iron Age 118 (1926) Nr. 2,
S. 73/6.]

W. Ewald: U n te rsuchungen  iiber Verfesti- 
gungsersche inungen  am  S te insa lz . Biegungs- 
festigkeit von Steinsalz. EinfluB der mechanischen Be
arbeitung auf die Festigkeit. Wirkung der Yorbelastung. 
Aenderung der Festigkeit durch Pressen und ófteres Hin- 
und Herbiegen. Biegungsfestigkeit von den Abmes
sungen unabhangig. [Z. techn. Phys. 7 (1926) Nr. 7,
S. 352/5.]

M. v. Schwarz: U n te rsu chung sbe r ic h t iiber 
D am p ftu rb in e n sch au fe ln  m it  D auerbriichen .*  
Briiche an Turbinenschaufeln aus unvergiitetem grob- 
kórnigen Kohlenstoffstahl mit 0,056 %  S. [Elektrizi- 
tatswirtsch. 25 (1926) Nr. 412, S. 286/9.]

Fehler und Bruchursachen.

Allgemeines. O. B. Schultz: F e h ls te llen  in  
V anad instah l-S  ohm ie des tiicken .* Gefiigebilder. 
EinfluB der Erschmelzung, Yerwalzung, Warmung und 
HammergróBe. [Forg. Stamp. Heat Treat. 12 (1926) 
Nr. 7, S. 230/4.]

RiBerscheinungen. W. Oertel: O berflachenrisse  
auf gew alztem  S tah l. [Ber. Werkstoffaussch. V. d. 
Eisenh. Nr. 83 (1926); vgl. St. u. E. 46 (1926) Nr. 27,
S. 940.]

Korrosion. R. Girard: U n te rsuchungen  iiber 
die K o rro s io n  u nd  das R o s ten  von S ta h l und  
GuBeisen.* EinfluB verdiinnter Sauren auf Eisen; 
Angriff durch H 2S04, HC1, H 2C 03 und C6H sOH. Bei 
steigender Konzentration wird poliertes GuBeisen starker 
angegriffen ais Stahl. Anwendungsmóglichkeit der Ergeb
nisse. [Rev. Met, 23 (1926) Nr. 6, S. 361/7; Nr. 7,
S. 407/17.]

Rene Girard: D ie W irk u n g  von S a lz ló sungen  
auf E isen leg ie rungen . Chlormagnesium (Konzentr.
3 g/l) und Magnesiumsulfat (1,75 g/l) greifen wie Chlor- 
natrium (20 g/l) an. GuBeisen wird wegen Bildung einer 
Rostschutzschicht weniger angegriffen. Beschleunigender 
EinfluB eines Luftgehaltes. Kalziumsulfat (1,8 g/l) greift 
in lufthaltigen Losungen stark an, bei GuBeisen Bildung 
einer Schutzschicht. In  entliifteten Losungen erleidet 
GuBeisen doppelten Gewichtsverlust. [Comptes rendus 
183 (1926) Nr. 3, S. 213/4.]

John R. Baylis: Y e rh iitu n g  von K orros ionen  
im  Zusam m enhang  m it „ro tem  W asser“ . Theorie. 
ZweckmaBige Wasserbehandlung. Schutzuberziige aus 
CaCOj. Wirtschaftliches. [J. Am. Water Works Ass. 15,
S. 598/633; nach Chem. Zentralbl. 97 (1926) Nr. 5,
S. 824/5.]

T. Fujihara: K o rro s io n sp r iifu n g  von E isen. 
Priifung in Alkohol-Wasser-Lósungen. Je reiner das 
Eisen, desto bestandiger gegeniiber dieser Priifung. 
[Chem. Met. Engg. 33 (1926) Nr. 6, S. 346.] 

M e ta llko rros io n .
Arbeiten. Enthalt u.

ros ionsvorgang . EinfluB der W a rm e be h and lu ng  
und KorngroBe bei Al. EinfluB der durch Sandstrahl 
oder Biirste gereinigten Oberflache bei Eisenblechen. 
Metalluberziige. Anstriche und ihre Priifung. [ Jahresber. 4 

Chem.-Techn. Reichsanst. 1924/25, S. 110/80.]
Peirce D. Schenck: T heorien  u n d  T atsachen  

von der K orrosion . Mangel der Korrosionspriifungen. 
EinfluB der Verunreinigungen. [Chem. Met. Engg. 33 
(1926) Nr. 6, S. 357/8.]

Sonstiges. F. J . Stanley: A u ftre te n d e  F eh le r 
bei S tah lguB stiicken .*  Einige schwer zu ermittelnde 
Fehler, wie Porositat, Gasblaseneinschliisse, Schrumpf- 
hohlraume, Risse usw., ihre Ursachen und Yermeidung. 
[Iron Age 118 (1926) Nr. 1, S. 12/3 u. 60/2.]

Max M. Frocht: N ic h t w e rksta ttg e rech te  Ma- 
s ch ine nko ns truk tio nen .*  [Mech. Engg. 48 (1926) 
Nr. 7, S. 738/9.]

Chemische Priifung.

Allgemeines. Germaine Marchal: Zersetzungs- 
te m p e ra tu r  versch iedener S u lfa te  u n d  dereń 
B ee in flu ssung  du rch  versch iedene S toffe . Ver- 
schiedene Arten der Zersetzung. Gleichgewichtsdruck 
von Gallium-, Kalium-, Nickel-, Kobalt-, Kadmium-, 
Mangan-, Silber-, Magnesium- und Kalziumsulfat bei 
yerschiedenen Temperaturen. Schmelzpunkte, Zer- 
setzungswarmen. EinfluB der Gegenwart von Kiesel
saure, Tonerde und Eisenoxyd auf die Zersetzungs- 
temperaturen. [Rev. Met. 23 (1926) Nr. 6, S. 353/60.] 

Kedesdy, E., Dr., Assistent am Kgl. Materialprii- 
fungsamt Berlin-Lichterfelde: E in f iih ru n g  in  die 
chem ische L ab o ra to r ium sp rax is . 2. Aufl. Yoll- 
standig neu bearb. von ®t{)l.»$ng. Ernst Schuchard. Mit 
88 in den Text gedruckten Abb. Halle a. d. S.: Wilhelm 
Knapp 1926. (V III, 172 S.) 8». 7,80 R.-M, geb. 9,70 R.-M.

Chemische Apparate. A. C. Fieldner, G. W. Jones 
und W. J . Holbrook: Der O rsa t- A ppa ra t f iir  Gas- 
ana ly sen , B a u a r t B ureau  of M ines.* Beschreibung 
des Apparates und der Arbeitsweise zur Absorption von 
C 02, CnHm, 0 2, CO und H 2. Herstellung der Absorp- 
tionsfliissigkeiten. [Technical Paper Nr. 320, Bureau of 
Mines (1925) S. 1/18.]

E lektro lyse . A. Schleicher und L. Toussaint: 
V-2-A-Stahl bei e le k tro a n a ly t is c h e n  F a llun-  
gen. Untersuchungsergebnisse iiber die Yerwendbarkeit 
von V-2-A-Stahl ais Kathode bei der elektrolytischen 
Bestimmung von Cu, Ag, Hg, Bi, Zn, CO, Ni, Fe, Sb 
und Sn. SchluBfolgerungen. [Z. angew. Chem. 39 (1926) 
Nr. 27, S. 822/4.]

Brennstoffe. Thau: D ie Best im m u ng  des Teer- 
gehaltes der K ohle .* Bestimmungsverfahren nach 
F ischer und Seidenschnur.- Beschreibung der Vor- 
richtungen zur Teerbestimmung nach L im be rg  und 
N ie lsen. [Gluckauf 62 (1926) Nr. 29, S. 940/2.]

Gase. Louis Hackspill und Georges d’Huart: 
Ueber e in ige  sehr genaue  gas vo lum e tr ische  
B es tim m ungsm e thoden . Eine neue Methode der 
organischen Elementaranalyse. Direkte Bestimmung 
des Wasserdampfes in Gasen aus dem Druck. Eine neue 
volumetrische Bestimmung von Kohlenstoff im Stahl. 
Beschreibung der Arbeitsweisen. [Ann. de Chimie 5
(1926) S. 95/133; nach Chem. Zentralbl. 97 (1926) Bd. I, 
Nr. 5, S. 3258/9.]

Schmiermittel. Wilhelm Boller: D ie  B e s tim m ung  
von k le in e n  W assergeha lten  in  M ine ra ló le n .*  
Durchleiten von getrocknetem, indifferentem Gas durch 
die Oelprobe. Der m it Wasserdampf beladene Gasstrom 
wird durch Kalziumkarbid geleitet, das gebildete Aze- 
tylen in Kuprosalzlósung unter Bildung von Azetylen- 
Kupfer absorbiert und wie iiblich bestimmt. Genauig- 
keit. [Chem.-Zg. 50 (1926) Nr. 72, S. 537/8.]

E i n z e l b e s t i m m u n g e n .

Schwefel. W. Meigen und K. Stock-Schróer: U eber 
d ie  B e s tim m ung  yon  Schw efel in  M etall-  
le g ie rungen  u n d  seinen E in f lu B  au f dereń

Bericht iiber die bisherigen 
a. Anschauungen iiber den Kor-

Zeitschriftenyęrzeichnis nebst Abkiirzungen siehe S. 117120. — Ein * bedeutet: Abbildungen in der Quelle



1202 Stahl und Eisen. Zeitschriften- und Bilcherschau. 46. Jahrg. Nr. 35.

E igenschaften .*  Ermittlung des Schwefelgehaltes 
nach yerschiedenen Analysenverfahren. Ergebnisse der 
metallographischen Untersuchungen. EinfiuB des Schwe
felgehaltes auf die Festigkeitseigenschaften yerschiedener 
Legierungen. [Centralbl. Hiitten Walzw. 30 (1926) 
Nr. 31, S. 327/31.]

M. J. Bradley, R. M. Corbin und T. W. Floyd: D ie 
B es tim m ung  des Schwefels in  der Sauerstoff- 
bombe. Allgemeines. Durehfiihrung der Untersuchungen 

und Ergebnisse der Schwefelbestimmung in Braunkohle, 
Rohpetroleum und Leichtólen. [Ind. Engg. Chem. 18 
(1926) Nr. 6, S. 583/4.]

Ylastimil und Marie Matula: Q u a n t ita t iv e  Be
s tim m ung  des Su lfa tes  bei G egenw art von 
B lei. Abanderung der Benzidinmethode von Rasch ig . 
Beschreibung der Arbeitsweise. Genauigkeit. [Chem.-Zg. 

50 (1926) Nr. 67, S. 486/8.]
Kieselsaure. Daniel Florentin: D ie B estim m ung  

der lo s lichen  K iese lsaure  in  Zem ent, M órte l 
und  Beton. Bestimmung der im Zement gebundenen 
Kieselsaure in Gegenwart von Sand und Ton durch 
Lósen der Probe in Salzsaure vom spezifischen Gewicht 
1,12 bei 15 °. [Comptes rendus 183 (1926) Nr. 1, S. 53/5.] 

Eisen. Paul Hirsch und Rudolf Riiter: Ueber 
R e du k tio n s  - O xyda tions  - P o ten tia le .*  Bestim
mung kleinster Ferro- und  Ferrim engen. Unter
suchungen iiber die Anwendbarkeit von Reduktions- 
Oxydations-Potentialen fiir analytische Zwecke. [Z. anal. 
Chem. 68 (1926) Nr. 9/10, S. 328/42.]

L. Brandt: E in  neues V erfahren  der Eisen- 
bes tim m ung  m it  T ita n tr ic h lo r id  bei G egen
w art von K upfe r. Nachteile der Eisentitration nach 
Knecht-Hibbert. Nachpriifung des Yerfahrens und Ver- 
besserung durch Yerwendung eines neuen Indikators. 
Anwendbarkeit und Vorteile des neuen Yerfahrens. Aus- 
fiihrung der Bestimmung. Bereitung der erforderlichen 
Losungen. Erreichte Genauigkeit im Vergleich zu anderen 
Verfahren. [St. u. E. 46 (1926) Nr. 29, S. 976/81.]

Fluor. F. G. Hawley: D ie B es tim m ung  des 
F luors. Indirekte Bestimmung des Fluors durch Fallung 
ais Pb CIF und Ermittlung dessen Chlorgehaltes. Unter- 
suchung iiber die Genauigkeit des Verfahrens bei yer
schiedenen Arbeitsbedingungen. [Ind. Engg. Chem. 18 
(1926) Nr. 6, S. 573/6.]

Kohlenoxyd. H. Kast und H. Selle: Der Nachweis 
u nd  die ko lo r im e trische  B es tim m ung  des Koh- 
lenoxyds. Vergleich der Empfindlichkeit des Nach- 
weises von Koh]enoxyd in Gruben- oder Brandgasen usw. 
mittels Palladiumchlorur, Jodpentoxyd, ammoniaka- 
lischer Silberlosung und mit dem Siemensschen Kohlen- 
oxydpriifer. [Gliickauf 62 (1926) Nr. 25, S. 804/7.]

Mangan. Bart Park: Das W ism u ta tv e rfa h re n  
zur M anganbestim m U ng . Oxydation des Mangans 
in schwefelsaurer Ldsung mit Natriumwismutat und Be
stimmung des entstandenen Permanganats durch Ferro- 
ammoniumsulfat. Ergebnisse. Bestimmung des Mangans in 
Eisenerzen. [Ind. Engg. Chem. 18 (1926) Nr. 6, S. 597/8.] 

Bor. N. Tsehischewski: D ie A nalyse von Bor- 
leg ierungen .* Losen der Probe in Schwefelsaure, Ab- 
scheidung von Eisen, Mangan, Nickel usw. durch Elektro- 
lyse und Titration der Borsaure nach yorhergegangener 
Neutralisation mit Natronlauge bei Verwendung von 
Phenolphtalein ais Indikator. Genauigkeit. [Ind. Engg. 
Chem. 18 (1926) Nr. 6, S. 607/8.]

Warmemessungen und MeOgerate.
Allgemeines. Fr. Kretzschmer: B e tr ie b liche  Er- 

fordern isse  w arm ew ir tscha ft ljc he r  MeBgerate. 
[Mitt. Warmestelle V. d. Eisenh. Nr. 85 u. 86 (1926); 
vgl. St. u. E. 46 (1926) Nr. 28, S. 972.]

Temperaturmessung. A. Goetz: Ueber ein
M ik ro py ro m e te ro ku la r .*  Konstruktion und MeB- 
verfahren zur Temperaturbestimmung diinner Drahte. 
[Z. Phys. 38 (1926) Nr. 1/2, S. 119/23.]

H. W. Dietert u. W. M. Myler: M eB vorrich tung  

zu r s ta n d ig en  T em pera tu r iibe rw achung  des 
fliiss igen  E isens.* Indirekte Messung durch ein in 
geringem Abstand iiber dem Eisenablauf angeordnetes

Thermoelement. Erorterung. — Ygl. St. u. E. 46 (1926) 
S. 570.[Trans. Am. Foundrymen’s Ass. 33 (1926) S. 474/91.] 

Chas. R . Darling: P y ro m e te r  f iir  GieBerei- 
zwecke. Zuschriftenwechsel. Chas. R. Darling macht 
den Vorschlag, das fliissige Metali ais das eine, einen 
Graphitstab ais das andere Glied eines Thermopaares zu 
verwenden. Yielleicht kann auch graphitisierter Nickel- 
oder Eisenstab yerwendet werden. [Journ. scient. instr. 2
(1925) Nr. 7, S. 237; nach Phys. Ber. 7 (1926) Heft 15, 

S. 1179/80.]
Warmeleitung, E. Schmidt: D ie W armeiiber- 

tragu ng  durch  R ippen .*  Abhangigkeit der Leistung 
von Rippen bei der Warmeiibertragung von ihren Ab- 
messungen und Gestalt. Bei Rippen auf ebenen Flachen 
wird das gunstigste Profil von zwei Parabeln begrenzt, 
die sich an der auBeren Rippenkante beriihren. Bei kreis- 
fórmigen Rippen ergibt sich eine parabelahnliche Gestalt. 
Untersucht werden ferner Rippen gleicher Dicke und 
dreieckformiger Gestalt. [Z. V. d. I . 70 (1926) Nr. 26, 

S. 885/9; Nr. 28, S. 947/51.]
Spezifische Warme. F. Jan G. Rawlins: Der 

gegenw artige  S ta n d  yon Theorie  und  Yersuch 
bez iig lich  der spe z ifischen  W arm en  u n d  der 
chem isehen  K o n s tan te n . Uebersicht iiber die ver- 
suchsmaBigen und theoretischen Kenntnisse der spezifi
schen Warmen yon festen Korpern, Fliissigkeiten und 
Gasen. Schrifttumsiibersicht. [Proc. Physical Soc. 38
(1926) S. 176/92; nach Chem. Zentralbl. 97 (1926) Bd. II, 
Nr. 2, S. 170.]

Heizwertbestimmung. O. Kunie: U eber die
B rau  c hb a rke it der k a lo r im e tr is ch  und  rech
nerisch  e rm itte lte n  H e izw ertzah le n . Unter- 
schied bei der Berechnung des Heizwertes von Stein- 
kohlen aus der Elementaranalyse mit und ohne gleich- 
zeitige Stickstoffbestimmung. Uebereinstimmung der 
nach der Analyse berechneten Verbrennungswassermenge 
mit der kalorimetrisch ermittelten. Vorzug der kalori- 
metrischen Bestimmung zur ausschlieBlichen Ermittlung 
des Heizwertes. [Brennstoff-Chem. 7 (1926) Nr. 14, 
S. 217/8.]

Warmetechnische Untersuchungen. G. Bulle: Ver- 
suche in  H iit te n b e tr ie b e n  m it  besonderer Be- 
r iick s ieh tig ung  des H ocho f enbetriebes. [Mitt. 
Warmestelle V. d. Eisenh. Nr. 88 (1926); vgl. St. u. E. 46 
(1926) Nr. 28, S. 972.]

A. Schack: B erechnung  der theoretischen 
V e rb re nnungs tem pe ra tu r  ohne P robieren . [Mitt. 
Warmestelle V. d. Eisenh. Nr. 87 (1926); vgl. St. u. E. 46 
(1926) Nr. 28, S. 972.]

Sonstiges. Alfred Schack: D ie  S tra h lu n g  leuch- 
tende r F lam m en . [Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. 
Nr. 113 (1926); vgl. St. u. E. 46 (1926) Nr. 30, S. 1044.] 

D ie  W irkungsw e ise  der se lb s tta tig e n  Feue- 
rungs iibe rw achung , B a u a r t Enco.* [Power 63 
(1926) Nr. 19, S. 711/4.]

Sonstige MefJgerate und Me(Jverfahren.
Spannungsmesser. Georg Keinath: D ie neuen 

S iem ens-Z- Instrum ente  (,,Zwerg“ -Type).* Strom- 
messer, Stromwandler, Spannungswandler. [Siemens-Z. 6 
(1926) Nr. 7, S. 325/30.]

Leistungsmesser. Otto Koehn: D ie A-E-G-
W asserbremse.* [A-E-G-Mitt. (1926) Nr. 8, S. 281/4.] 

Maschinentechnische Untersuchungen. H. Jeschke: 
D ie B e s tim m ung  der L e is tu ng  von Prefiluft- 
werkzeugen.* [Gliickauf 62 (1926) Nr. 27, S. 869/72.]

Angewandte Mathematik und Mechanik.
Allgemeines. Hans Lorenz, Dr., ®r.*£ętig., o. Prof.

a. d. Techn. Hochschule Danzig, Geh. Regierungsrat: 
Leh rbuch  der T echn ischen P hys ik . 2., neubearb. 
Aufl. Bd. 1: Technische M echan ik  s tarre r Ge- 
b ilde . T. 2: M echan ik  ra u m lic h e r  G eb ilde . Mit 
144 Textabb. Berlin: Julius Springer 1926. (V III, 
294 S.) 8». Geb. 21 R.-M. S B S

Festigkeitslehre. E. Hohn: Yersuche iiber den 
S p annu ng szu s tand  gen ie te te r S tabe.* [Schweiz. 
Bauzg. 88 (1926) Nr. 6, S. 98/100.]

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abku:zungen siehe S. 117/20. —  Eir * ■ -ii ----
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Raoul Fischer: U eber d ie  Festigke itse igen-  
schaften v ie rk a n tig e r , róh ren f órm iger Behal- 
ter gegen inneren  U eberdruck .* [Hanomag-Nach- 
richten 13 (1926) Nr. 152/3, S. 88/95.]

Erich Siebel und Anton Pomp: Der Zusammen- 

hang zw ischen der S pan nu n g sv e rte ilu n g  und  
der F lie B lin ie n b ild u n g  an K esse lbóden  m it und  
ohne M ann loch  bei der B eansp ruehung  durch  
inneren D ruck.* Die Hauptspannungen bei Kessel
bóden. FlieBbedingungen und FlieBmechanismus. FlieB
erscheinungen an Wiirfeln und Blechen. Der Zusammen- 
hang zwischen den FlieBerscheinungen und der Span- 
nungsverteilung im elastischen Gebiet. FlieBerscheinun
gen bei Yollboden und Vergleich derselben mit der Span- 
nungsverteilung. Spannungsverteilung und FlieBerschei
nungen bei Mannlochbóden. Bestimmung des ange- 
naherten Spannungsverlaufs in der Mannlochkrempe. 
Die Wirkungsweise der Mannlochkrempe. [Mitt. K.-W.- 
Inst. Eisenforsch. 8 (1926) Lfg. 3, S. 63/77.]

Berechnungsverfahren. Fritz Kretzschmer: D ie
Ausf luBf orm el von de S a in t- V enan t und  
W antzel.* [Z. Y. d. I. 70 (1926) Nr. 29, S. 980/4.]

W. Janicki: B e itrag  zu r B erechnung  von 
S ch rum pfverb indungen . [Schweiz. Bauzg. 88 (1926) 
Nr. 6, S. 93/7.]

Sonstiges. R. Plank: B eg riff der E n trop ie . 
Grenzen der G ii lt ig k e it  des zw e iten  Haupt-  
satzes der T he rm odynam ik .*  [Z. V. d. I. 70 (1926) 
Nr. 25, S. 841/5; Nr. 27, S. 915/20.]

Friedrich Proeger, $ t .^ n g ., S ip l.^n g .: D ie  Ge- 
tr ie b ek in em a tik  ais R iis tze ug  der Getriebe- 
dynam ik. Mit 114 Abb. Berlin (NW 7): V.-D.-I.-Verlag,
G. m. b. H., 1926. (74 S.) 4°. 6,70 R.-Ji. (Forschungs
arbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens. Hrsg. 
vom Verein deutscher Ingenieure. H. 285.) S  B S

Eisen und sonstige Baustoffe.
Eisen. Frank W. Skinner: S ta h l bei schw ie 

rigen F undam e n ta rbe ite n .*  Stahlbewehrung des 
Betons bei FlieBsand-Untergrund. Ausfuhrung beim 
Hoohhausbau der New York Eyening Post. [Iron Age 117 
(1926) Nr. 23, S. 1640/1.]

Cajar: S tah lhause r.*  Dennis-Bauweise. Weir- 
Haus. Atholl-Haus. Telford-Bauweise. Bauart der 
Eclipse Foundry & Engineering Cy. (GuBeisen). Weld- 
crete-System. Bauart Albert Wagner und Phoenix. 
System Wóhr. System Scherer. [Bauing. 7 (1926) 
Nr. 30, S. 582/8.]

Diehl: R e iohsobe rbau  und  Sch ienensto ff. 
Anregung zur Verwendung eines harteren Sehienenstahls. 
[Organ Fortschr. Eisenbahnwes. 81 (1926) Nr. 14 
S. 302/4.]

F eue rp riifu ng  e iner S tah lb lechgarage .*  [Iron 
Age 117 (1926) Nr. 23, S. 1659.]

Zement. Ernst Janecke: U eber die Konsti-  
tu tio n  von Zem ent.* [Z. Elektrochem. 32 (1926) 
Nr. 7, S. 354/62.1

Normung und Lieferungsvorschriften.
Normen. A. Molly: D ie  neuesten V orsch r iften  

und N orm en des V D E . [E. T. Z. 47 (1926) Nr. 29,
S. 841/2.]

B erich t des N orm enausschusses f iir  S ta h l
guB.* Herstellungsyerfahren, chemische und physi
kalische Eigenschaften und ihre Priifung. [Trans. Am. 
Foundrymen’s Ass. 33 (1926) S. 698/704.]

M. C. Booze: D ie  N orm ung  feuerfeste r B a u 
stoffe. [Fuels and Fumaces 4 (1926) Nr. 5, S. 553/6.] 

LieferungsvorschrifteD. F. Zehl: E ine  AeuBerung 
aus der S eh ra u b e n fab r ik a tio n sp rax is . Bemer- 
kungen uber das Spitzenspiel, die Ziigigkeit und die 
Abrundung bei Schrauben ais Massenerzeugnis. Tole- 
ranzen ais Handhabe gegen unsachgemaBe Genauigkeits- 
anspruche. [Sparwirtsch., Oenig6(1926) Nr. 6, S.N77/80.]

Betriebswirtschaft und Industrieforschung.
Allgemeines. Hellauer: Z u r  B e g r if fsb ild u n g  in  

der B e tr ie bsw irtscha fts leh re . Unternehmung und

Betrieb. Konzentration und Kombination. Wirtschaft- 
hchkeit und Rentabilitat. [Z. Betriebswirtsch. 3 (1926) 
Nr. 7, S. 511/20.]

H. Meltzer: D ie  B e s tandsko n tro lle  im  System  
der S e lb s tk o s tene rm itte lu ng . [Z. Betriebswirtsch. 3 
(1926) Nr. 7, S. 552/3.]

J. D. Morgan: P a ten te  in  ih re n  B ez iehungen  
zu wissen s c h a ft lic h e n  U n te rsuchungen . Histo- 
risehe Entwicklung. Natur des Patentes. Entdeckungen. 
Vorveróf fentliehungen und Geheimverfahren. Metall- 
urgische Patente. Geheime Erfindungen. [Buli. Brit. 
Cast Iron Research Ass. (1926) Nr. 13, S. 5/11.]

Betriebsfuhrung. O. Kasper: Z e its tu d ie n  und  
A kkordw e3en a u f  e inem  E isenh iittenw e rk . [Ber. 
Aussch. fiir Betriebswirtsch. V. d. Eisenh. Nr. 12 (1926); 
vgl. St. u. E. 46 (1926) Nr. 27, S. 939.]

Frank S. Hatch: L e is tu ng  e iner Schm iede 
und  Se ibstkostenerfassung . [Forg. Stamp. Heat 
Treat. 12 (1926) Nr. 7, S. 235/8.]

Betriebstechnische Untersuchungen. E. Lysinski: 
Be itrage  zu e iner m athe  m a tischen  Theorie der 
kó rpe rlichen  A rbe it. [Psychotechnische Zeitsehrift 1 
(1926) Nr. 5, S. 154/7.]

E. Sachsenberg, Prof. ®r.=^ng.: Neuere Versuche 
au f a rbe its techn ischem  G ebie t. T. 2. — E(rhard) 
Móhler, $r.=^ng.: B e u r te ilu n g  der Ta gesbeleuch- 
tu iig  in  W e rk s ta tte n  vom  S ta n d p u n k t  des 
B e tr ie bs ingen ieu rs  aus. — M(ax) Meyer, 2)r.=$ng.: 
U n te rsu chung e n  iiber d ie  den Zerspanungs- 
vo rgang  m itte ls  H o lzkre issagen  bee in flu ssenden  
Fak to ren . — Mit 76 Abb. im Text u. auf 2 Taf. Berlin: 
Julius Springer 1926. (VI, 117 S.) 8°. 9,60 R.-JC, geb. 
10,80 R .-Ji. (Ausgewahlte Arbeiten des Lehrstuhles fur 
Betriebswissenschaften in Dresden. Hrsg. von Prof. 
3)r.=Qng. E. Sachsenberg. Bd. 3.) ° 3  B S

Psychotechnik. Ernst Lau: W ille n sz ie le  u n d  
W illen sz ie lbe  w egungen. [Psychotechnische Zeit
sehrift 1 (1926) Nr. 5, S. 148/53.]

A u fgaben  und  G rund lage n  der psycho- 
log ischen A rbe itse ign ung sp r iifu n g . Von Ministe- 
rialdirektor i. R . Wirki. Geh. Obermedizinalrat Prof. Dr. 
Dietrich, Berlin, Dr. Langenberg, Dusseldorf, Prof. 
Dr. Moede, Berlin-Charlottenburg, Prof. Dr. Rupp, 
Berlin. (Mit 11 Abb. u. 12 Taf.) Leipzig-Berlin: Verlag 
Chemie, G. m. b. H., (1926). (V, 91 S.) 8°. (Beihefte zum 
Zentralblatt fiir Gewerbehygiene und Unfallverhutune. 
Bd. 1. H. 3.) 3 R.-J{. S  B S

Selbstkostenberechnung. van Aubel: K au fm anns-  
und  Inge n ie u rse lb s tkos te n . [Ber. Masch.-Aussch. 
V. d. Eisenh. Nr. 29 (1926); vgl. St. u. E. 46 (1926) 
Nr. 27, S. 939.]

Sonstiges. Fritz Wittekopf, Treuhander: Syste- 
m atische r E in k a u f  in  H an d e l u n d  In d u s tr ie .
2. Aufl. (Mit 10 Vordrucken.) Leipzig: G. A. Gloeckner 
1926. (V III, 68 S.) 8°. 2 R ,-M. (Gloeckners Handels- 
Bueherei. Hrsg. yon Prof. Adolf Ziegler. Bd. 43.)

Erwin Zimmermann, Dr. rer. poi., Koln: D?e 
tr ie b sd ieb s tah le  u n d  ih re  B ekam p fung . Leipzig:
G. A. Gloeckner 1926. (47 S.) 8°. 2,40 R .J t. S B S

Wirtschaftliches.
Allgemeines. . Steinberg: A nsa tze  inter-

n a t io n a le r  G e m e in sch a fts a rb e it u n te r  beson- 
derer B e r iic k s ic h tig u n g  der A rb e ite n  des vor- 
be re itenden  Ausschusses der W e ltw irtsch a fts-  
konferenz. Handelspolitische Hemmnisse. Ursachen 
der Krankheit der Weltwirtschaft. Deutschlands Stellung 
im internationalen Wettbewerb. Die Fulle intemationaler 
Kongresse und Konferenzen. Zweck und Ziel der Arbeiten 
des Internationalen Arbeitsamtes, der Internationalen 
parlamentarischen Wirtschaftskonferenz, der Inter
nationalen Handelskammer. Vólkerbund und Welt
wirtschaft; Brusseler Finanzkonferenz, Konferenzen von 
Cannes und Genua. Aufgaben des yorbereitenden Aus
schusses der Weltwirtschaftskonferenz. Berichte der 
Ausschiisse. Ziel der kiinftigen Weltwirtschaftskonferenz. 
[St, u. E. 46 (1926) Nr. 29, S. 981/5.]

ZciUchriftenverzeichnis nehst Abkilrzunaen siehe S. 117/20. — Ein * bedeułet: Abbildungen in der QueUe.



1204 Stahl und Eisen. Zeiłschriften- und Buchcrschau. 46. Jahrg. Nr. 35.

Wilk. Schmidt, M. d. L., Friedenau-Berlin, Yor- 
sitzender des Reichsbundes vaterlandischer Arbeiter- 
und Werk-Yereine, e. V .: D ie W irtsch a ftso rd nu ng  
von morgen. Mit einem Anhang: Auf dem Wege zur 
Verwirkliohung des staats-sozialistischen Ideals. Von 

einem bekannten Volkswirtschaftler. Berlin 

(SW 68, Alexandrinenstr. 137II) :  Beichsbund vater-
landischer Arbeiter- und Werk-Yereine, e. V., ^1926),

(95 S.) 8°. 2 B ,-M. . , =  B “
Bergbau. H. v. Beckerath: Rheinisch-west-

fa lische  S te inkoh le  u nd  rhe in ische  B raunkoh le  
in  der europa ischen W ir tsch a f ts u m w a lzu n g . 
Bedeutung der Kohle fiir die Machtstellung eines Landes. 
Herrschaft der Kohle fiir die nachsten 100 Jahre ge- 
sichert trotz Wettbewerbs von Mineralol und Elektrizitat. 
Einwirkung von Krieg und Nachkriegszeit auf den 
Kohlenabsatz. Zukiinftige Aufgaben der Kohlenwirt- 
schaft sind in erster Beihe Rationalisierung und Pflege 
des Absatzes. [Gliickauf 62 (1926) Nr. 29, S. 935/40.] 

Wirtschaftsgebiete. AdreB- und  E xpo rthand-  
buch der R he in isch-W estfa lischen  In d u s tr ie . 
Nach Namen, Orten und Branchen zusammengestelltes 
Firmenyerzeichnis. Bezugsquellen- und Exportverzeich- 
nis in deutscher, englischer, franzosischer, hollandischer, 
spanischer, italienischer, schwedischer, norwegischer, por- 
tugiesischer und russischer Sprache. Verzeichnis der 
Handelskammern, wirtschaftlichen Yerbande, auslan
dischen Konsulate, Syndikate, Fachschulen usw. Bearb. 
von Herbert Loesdau. Mit 3 Uebersichtskarten. Jg. 3, 
1926/27. Essen u. Berlin: Verlag der Ala, Anzeigen- 
Aktiengesellschaft in Interessengemeinschaft mit Haasen- 
stein & Yogier, A.-G., Daube & Co., G. m. b. H. (1926). 
(Getr. Pag.) 4°. Geb. 35 B ,-M. (Ala-Industrie-AdreB- 

biicher des Deutschen Beiches. Bd. 1.) ■ B ■
Peter und Irma Petroff: D ie w ir tsch a ft lic h e  

E n tw ic k lu n g  der Sow jet-Union. (Mit 1 Taf.: 
Politische und administrative Einteilung der UdSSR.) 
Hrsg. von der Handekyertretung der UdSSR in 
Deutschland. Berlin: (Selbstverlag der Herausgebenn) 
1926. (312 S.) 8°. 10 R .-M. — Inhalt: Die wirtschaft
liche Entwicklung der Sowjet-Union; Die Lage der Land- 
wirtschaft in der UdSSR; Forstwirtschaft; Die staat- 
liche Industrie der UdSSR (darunter die Brennstoff- 
gewinnung und Eisenerzgewinnung sowie die Hiitten- 
industrie auf den Seiten 71/74); Verkehrswesen; Arbeits- 
lóhne in Industrie und Verkehr; Finanzwesen; AuBen
handel; Binnenhandel; Die Konsumgenossenschaften 
in der UdSSB; Wirtschaftsgeographisches aus der

UdSSB. =  B 5
Heinrich Wiinsch, Dipl.-Kfm., Dr. rer. poi.: Das

N icke l in  der W e ltw ir ts c h a ft  un te r  besonderer 
B e rucks ich tigung  D eu tsch lands . (Mit Karten u. 
Abb. im Text.) [Essen-Bellinghausen, Eyhof 17: Selbst- 
verlag des Yerfassers 1926.] (159 S.) 8°. 4 B ,-M. (Koln. 
Universitat, Wirtschafts- und sozialwissenschaftl, 
Diss.) — Inhalt: Das Nickelmetall (Eigenschaften, Yer
wendung, Gewinnung), die Nickelerze (Hauptgruppen, 
Lagerstatten, Abbauwiirdigkeit); Ueberblick iiber die 
Entwicklung der Nickelwirtschaft; Die Nickelwirtschaft 
im Auslande; Die deutsche Nickelwirtschaft; Welt- 
erzeugung und Weltverbrauch von Nickel; Der Welt- 

nickelmarkt. S  B —
Zoll- und Handelspolitik. M. Hahn: E isenzoll-  

konven tio nen . Voraussetzungen fiir den AbschluB 
von Zollkonventionen. Schwierigkeiten ihrer Verwirk- 
lichung. Grenzen ihrer Auswirkung. [Wirtsch. Nachr. f. 

Bhein u. Ruhr 7 (1926) Nr. 28, S. 481/2.]
Zusammenschlusse. Der A u fb au  der Vereinig- 

ten  S tah lw erke , A.-G. [St. u. E. 46 (1926) Nr. 30, 

S. 1039/42.]

Verkehr.
Eisenbahnen. Hans Baumann: R a t io n a lis ie ru n g  

der R e ichsbahn . Rationalisierung bei der Reichsbahn 
seit 1923 in der Personalpolitik, in Betrieb, Verkehr und 
besonders in der allgemeinen Verwaltung. Beichsbahn- 
finanzen. Beschaffungswesen. [Techn, Wirtsch. 19 

(1926) Nr. 7, S. 181/6.]

Soziales.
Allgemeines. A rbe itsg em e in scha ft u n d  Be- 

tr iebsgem e inscha ft. Sammlung nachstehender Auf- 

satze: M. Schlenker: U m  den soz ia len  F rieden ;
H. Jucho: D ie  Z u k u n f t  der A rbe itsgem e in scha ft;
Cl. Norpel: G ew erkschaften  oder W erksgemein- 
schaften ; G. Wieber: U m  den S inn  der Werks- 
gem e inscha ft; M. Bossiger: W erksgem e inscha ft 
oder G ew erkschaft; J . Winschuh: S inn  u nd  W ert 
der W erksgem e inscha ft; E. Mehlich: T ar ifve rtrag  
oder B e tr ie bsve re inb a rung ; J. Jastrow: Tarif- 
yertrag  u nd  W erksgem e inscha ft; C. R. Arnhold: 

Das D in ta  zw ischen Werks- und  A rbe itsge 
m e inscha ft. [Wirtschaftl. Nachr. f. Rhein u. Ruhr 7 

(1926) Nr. 29.]
Hermann Levy: D ie G ew in n b e te ilig u n g  der 

A rbe ite r  in  E ng lan d . Die Erfahrungen Englands 
mit der Gewinnbeteiligung sind nach keiner Richtung hin 
ermutigend. [Arbeitgeber 16 (1926) Nr. 13, S. 266/7.] 

Arbeitszeit. M. Schlenker: D ie  A rbe itsze itfrage . 
Der wahre Sinn der internationalen Arbeitszeitregelung. 
Gefahrliche Folgen fiir Deutschland. [Arbeitgeber 16 

(1926) Nr. 14, S. 290/1.]
G. Kassel: D ie  in te rn a t io n a le  R ege lung  der 

A rbe itsze it. Entgegnung von Th. Brauer. [Soz. Praxis 

35 (1926) Nr. 26, S. 641/4.]
Unfallverhutung. Wilhelm Haase-Lampe: Die

G assch u tzo rg an is a t io n  au f H iitte nw e rken  und 
be i G roBfeuerwehren.* [Draeger-Hefte (1926) Nr.110,

S. 1139/42.]
B. G. Adair: U n f a llv e rh iitu n g  in  der GieBe

rei. SicherheitsmaBnahmen gegen Brand-, Transport- 
und sonstige Unfalle. [Trans. Am. Foundrymen’s Ass. 33 

(1926) S. 107/13.]

Gesetz und Recht.
Gewerblicher Rechtsschutz. Julius L. Seligsohn: Ist 

die N ach b ild u n g  von  M asch inen  u n d  anderen 
schu tz fre ie n  G egenstanden  e r la u b t?  [Masch.-B. 5 

(1926) Nr. 13, S. 625/30.]
Sozialgesetze. R e ichsknappscha ftsgese tz  in 

der Fassung  vom  1. J u l i  1926. Mit Einleitung, An- 
merkungen und Sachregister von Dr. W . Fink, Prasident 
des bayerischen Oberbergamts. 2., neu bearb. Aufl. 
Munchen: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung 1926. 

(XVI, 88 S.) 8° (16°). Geb. 2,50 B ,-M. S B S

Bildung und Unterricht.
Facharbeiter. B.R.Meigs: A u sb ild u n g  vonPrakti-  

k a n te n  in  der GieBerei. Yorschlageiiber zweckmaBige 
Einteilung der Praktikantentatigkeit. Anleitung durch 
Vortrage und Ansprache. Fragen iiber Lehrlingsausbil- 
dung. Erórterung. — Vgl. St. u. E. 46 (1926) S. 404/5. 
[Trans. Am. Foundrymen’s Ass. 33 (1926) S. 114/32.] 

A n le rnye rfah re n  f iir  S ch losserleh rlinge  der 

F irm a  Fried . K ru p p , A.-G., Essen. [Ind. Psycho- 

techn. 3 (1926) Nr. 7, S. 217/20.]
Hochschulausbildung. GieBere ikurse  f iir  Stu- 

den ten  in  A m erika . Hochschulkurse durch Vortrage 
und Uebungsarbeiten in GieBereibetrieben fiir angehende 
GieBereiingenieure und verwandte Fachrichtungen. An- 
gabe vonRichtlinien. [Iron Age 118 (1926) Nr. 5, S. 279/81.] 

Heidebroek: F o r tb ild u n g sk u rse  f iir  In g e 
nieure. Yortrag vor der Hauptyersammlung des V. d. I. 
Vgl. St. u. E. 46 (1926) Nr. 27, S. 925/7. [Z. V. d. I. 70

(1926) Nr. 29, S. 965/7.]

Sonstiges.
J. Schneider und A. Piechota: K le ines  Worter- 

buch f iir  H iitten-  u nd  M asch inen leu te . Breslau 
und Oppeln: Priebatsch’s Verlagsbuchhandlung o. J. 
(43 S.) 8°. 0,40 R ,-M. — Kurze, vornehmlich fiir den 
oberschlesischen Betriebsmann und kaufmannischen 
Hiittenbeamten zum Gebrauch im  deutsch-polnischen 

Grenzverkehr bestimmte Zusammenstellung der wich- 
tigsten technischen Fachausdriicke des Hutten- und Ma- 
schinenwesens in alphabetischer Anordnung (Deutsch 
yorangestellt). S B ™

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe S. 117120. —  Ei
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Statistisches.

Kohlenlorderung des Deutschen Reiches im  Monat Juli 19261).

J u li  1926 Januar bis Ju li 1926

Erhebungsbezirke Stein-

kohlen

t

Braun

kohlen

t

Koks

t

PreBkohlen 

aus Stein- 

kohlen 

t

PreBkohlen 

aus Braun

kohlen 

t

Stein-

kohlen

t

Braun

kohlen

t

Koks

t

PreBkohlen 

aus Stein - 

kohlen 

t

PreBkohlen 

aus Braun

kohlen 

t

Oberbergamtebezirk: 

Breslau, Niederschlesien 460 032 772 721 72 806 17 283 164 660 3 056 403 5 236 668 505 618 108 564 1 070 800
Breslau, Oberschlesien 1 587 571 — 80 860 38 818 __ 9 628 978 __ 580 211 235 218 __
H a l l e ............................ 4 819 4) 5 206 118 — 5153 1 394 649 31 476 6)35 792 032 __ 33 709 9 283 416
C lausthal........................ 39 845 130 420 5 549 5 454 13 248 285 465 929 054 31 511 45 426 86 997
D o r tm u n d .................... 2) 9 801 704 — 1 647 418 301 734 __ 58 182 380 __ 11 485 123 2 086 901 __
Bonn ohne Saargebiet . 3) 829 989 3 472 612 196 330 31 998 846 569 5184 360 22 478 466 1 298 943 193 744 5 335 278

PreuBen ohne Saargebiet 12 723 960 9 581 871 2 002 963 400 440 2 419 126 76 369 062 5)64 436 220 13 901 406 2 703 562 15 776 491
V o r j a h r .................... 10 931 691 9 597 550 2124 368 351 918 2 426 592 73 449 602 64 902 889 15 825 378 2 374 528 15 724 465
Berginspektionsbezirk: 

i M Unchen........................ _ 91 367 628 250
Bayreuth ........................ 2 626 38 218 — ' — 3 728 19 452 242 979 __ 2 223 19 583
A m b e r g ........................ — 45 721 — — 9 082 __ 310 254 __ __ 61 705
Zw eibr licken ................ 76 — — — — 661 — —

Bayern ohne Saargebiet 2 702 175 306 _ 12 810 20113 1181 483 2 223 81 288
Y o r i a h r .................... 3 891 176 132 — — 12 640 29 338 1 318 440 __ __ 91 937
Bergamtsbezi rk : 

Z w ic k a u ........................ 154 108 _ 14 254 4 277 1 085 369 104 089 28 635
Stollbergi.E ................... 151 267 — — 2 318 — 1 053 954 __ __ 14 048 __
Dresden (rechtselbisch) 28 264 139 440 — 691 9 290 190 688 1092 881 __ 2 911 101 922
Leipzig (linkselbisch . . — 659 673 — — 232 393 — 4 575 461 — — 1 537 601

Sachsen............................ 333 639 799 113 14 254 7 286 241 683 2 330 011 5 668 342 104 089 45 594 1 639 523
V o r i a h r .................... 293 163 826 043 16 020 3 939 232 188 2 236 618 5 702 596 114 626 37 689 1 602 381

Baden ............................ — — — 40 880 — — — — 5) 235 284 __
Thiiringen........................ — 536 362 — — 213 730 — 3 790 818 __ __ 1 425 418
Hessen............................ — 33 639 — 6 930 1 720 — 248 701 — 46 277 10 857
Braunschweig................ — 264 946 — — 44 230t — 1 709 903 __ __ 277 489
A n h a lt ............................ — 90 530 — 8 730 — 656 077 __ __ 68 612
Uebriges Deutschland . 13 784 — 27 358 2 421 — 100 985 — 173 697 20 063 —

Deutsches Reich ohne 
S aa rg e b ie t ................ 13 074 085 11 481 767 2 044 575 457 957 2 942 029 78 820 171 5)77 691 544 14179 192 6) 3 053 003 19 279 678

Deutsches Reich (jetziger 
Gebietsumfang ohne 
Saargebiet): 1925 . . 11239 863 11 650 495 2 168 445 414 178 2 926 294 75 804 447 78 963 751 16157 387 2 798 886 19135 238

Deutsches Reich (jetziger 
Gebietsumfang ohne 
Saargebiet): 1913 . . 12 574 623 7 508 542 2 490 789 496 812 1 905 921 82 453 165 49 408 700 17120 418 3 230 429 12 209 736

Deutsches Reich (alter 
Gebietsumfang): 1913 17198 013 7 508 542 2 727 079 524 140 1 905 921 110 776 039 49 408 700 18 671 317 3 403 124 12 209 736

!)  Nach Reichsanzeiger Nr. 194 yom 21. 8.1926. 2) Davon entfallen auf das Ruhrgebiet rechtsrheinisch 9 752 278 t . 3) Dayon Ruhrgebiet
linksrheinisch 421 508 t . «) Davon aus Gruben links der Elbe 2 808 811 t. 6) EinschlieBlich der Berichtigung* n aus den Tormonaten.

Die Saarkohlenfórderung im 1. Halbjahr 1926.

Kohlenfórderung Mai Jun i 1. Halb- 
jahr

Mai Ju n i 1. H a lb
jahr

! Staatliche Gruben................ t
Grube Frankenholz . . . .  t

1 028 074 
26 656

1 064 340 
29 912

6 524 443 
178 381

In  den eigenen Kokereien 
wurden erzeugt:

B r ik e tts ............................ t
Haldenbestande am Ende des 
Monats:
K o h le n ............................ t

B r ik e tts ............................ t

22 258

104 288 
5 472 

125

20 155 
74

80 481 
3 477 

73

124 950 
161

80 481 
3 477

73

Insgesamt t

Die Forderung verteilt sich auf
A rb e its ta g e ........................

Durchschnittl. Tagesleistung t 
Verteilung der Kohlen:

In  den eigenen Werken . t 
Lieferung an die Berg-

a rb e ite r ........................ t
Lieferung an die eigenen

Kokereien .................... t
Lieferung an die Brikett-

fab r iken ........................ t
Yerkauf und Yersand . . t

1 054 730

23,15 
45 568

80 610

45 232

29 417

926 232

1094 252

24,25 
45 123

80 603

37 247

28 004

112 
972 093

6 702 824

146,43 
45 811

519 839

177 089

174 927

223 
5 871 638

Insgesamt t 

Starkę der Belegschaft: 
Arbeiter unter Tage . . . .  
Arbeiter iiber Tage . . . .  
Arbeiter der anderen Betriebe

109 885

53 746 
15 678 
2 947

84 031

53 990 
15 235 
2 815

84 031

53 990 
15 235 
2 815

Gesamtzahl der Arbeiter 

Beamteund Angestellte . .

72 371 

3 074

72 040 

3 650

72 040 

3 650
Gesamtabsatz t

Yerminderung der Halden- 
b e s ta n d e ........................ t

1 081 491 

26 761

1118 059 

23 807

6 743 716 

40 892

Gesamtzahl des Personals 
Ergebnis:

Durchschnittliche Tageslei
stung der Arbeiter unter 
und iiber Tage . . .  kg

75 445 

683

75 690 

688

75 690 

692Gesamtfórderung t 1054 730 | 1094 252 | 6 702 824

Die Roheisen- und Stahlerzeugung des Saargebietes im

1. Halbjahr 1926.

Erzeugt wurden Hoheisen Rohstahl
t  t

Gesamterzeugung 19131) . . .  1 370 980 2 079 825

Monatsdurchschnitt 19131) . . .  114 248 173 319
Gesamterzeugung 1925 . . .  1 453 056 1 574 687

Monatsdurchschnitt 1925 . . .  121 088 131 224

Berichtigte Zahlen. — St. u. E. 46(1926) S. 904/5.

Erzeugt wurden Roheisen Rohstahl

Januar 1926 ............................. 130 405 136 757
Februar 1926 ............................. 118 388 123 941
Marz 1926 ............................. 134 102 153 421
April 1926 ............................. 127 760 140 581
Mai 1926 ............................. 134 228 134 507
Jun i 1926 ............................. 136 366 137 196

Zusammen 1. Halbjahr 1926 781 249 826 403
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Wirtschaftliche Rundschau.

Die Kohlenwirtschaft des Deutschen Reiches und der Welt im Jahre 1925/26.

Die nachfolgenden Ausfiihrungen entstammen dem 
Jahresbericht der A k tie ng ese llscha ft Reichskoh- 
le nyerband  fiir das Geschaftsjahr 1925/26 und dem 
ais Anlage beigegebenen, mit der Geschaftsfuhrung 
des Reichskohlenrates gemeinsam zusammengestellten 
Sonderheft iiber die Kohlenwirtschaft der ganzen W elt1).

Ueber die Stein- und Braunkohlenfórderung 
sowie die Kokserzeugung der Welt

unterrichten die Zahlentafeln 1 bis 3.

In  der Steinkohlenforderung der Welt ergibt sich 
gegeniiber dem Jahre 1924 eine Zunahme von 8,2 Milli
onen t =  0,70 % , gegeniiber 1913 eine Abnahme von
30,3 Millionen t =  2,5 %. Der A n te il E uro  pas an 
der Weltforderung ist gegeniiber 1924 um 1,10 %  ge- 
fallen und bleibt mit 4,39 %  hinter dem Priedenssatz 
von 1913 zuriick. A m erikas A n te il ist um 0,62 %  
gestiegen und iibertrifft den Friedenssatz um 1,93 %. 
Europa hat also die erste Stelle in der Weltsteinkohlen- 
forderung, die es im Vorjahr von Amerika zurtickge- 
wann, an Amerika wieder verloren. Im  Kalenderjahr
1925 hat Europas Steinkohlenforderung gegenuber dem 
Vorjahr um 9,3 Millionen t =  1,6 %  abgenommen, 
wahrend die amerikanische um 11,1 Millionen t  =  2,9% 
gestiegen ist. In  den anderen Erdteilen ist die Forderung 
insgesamt ungefahr auf dem yorjahrigen Stande ver- 
blieben. Die Steigerung der Weltkohlenforderung — 
1186,5 gegen 1178,3 Millionen t — ist auf Amerika zu- 
riickzufuhren. Amerika hatte allerdings im Jahre 1924 
einen starken wirtschaftlichen Niedergang, die seine 
Kohlenforderung erheblich verminderte; demgegeniiber 
ist die Steigerung des Jahres 1925 zuwege gebracht 
worden trotz einer mehrmonatigen Arbeitsruhe im 
nordamerikanischen Anthrazitkohlenbergbau, die einen 
Fórderausfall von rd. 25 Millionen t  verursachte. An- 
derseits laBt der einfache Zahlenvergleich das Bild fur 
Europa insofern noch zu gunstig erscheinen, ais einmal 
im Jahre 1924 die Forderung im Ruhrgebiet wegen der 
Nachwirkungen aus der Ruhrbesetzung unyerhaltnis- 
maBig niedrig war, und weil ferner ein erheblicher Teil 
der deutschen Kohlenforderung des Jahres 1925 nicht 
abgesetzt werden konnte, sondern auf die Halden ge- 
stiirzt werden muBte.

Die Entwicklungskurve zwischen Europa und den 
anderen Erdteilen geht noch weiter auseinander, wenn 
sie mit dem letzten Vorkriegsjahre begonnen wird. 
Gegenuber 1913 zeigt das Kalenderjahr 1925 fiir die 
Steinkohlenfoderung der Welt eine Abnahme von 30,3 
Millionen t. Alle Erdteile auBer Europa haben in dieser 
Zeitspanne jedoch eine Zunahme aufzuweisen: Amerika 
um 9,5 Millionen t =  rd. 1,8 % , Asien um 15,7 Milli
onen t =  fast 29 % , Afrika um 8,2 Millionen t  =  94 %, 
Ozeanien um 3,5 Millionen t =  fast 24 %. Diese gesamten 
Steigerungen und der ganze Ausfall, den die Weltforde
rung in 1925 gegen 1913 zeigt, ist ausschlieBlich zu Lasten 
Europas geschehen. Die europaische Steinkohlenproduk- 
tion ist in der Zeitspanne 1913/25 von 606,8 auf 539,6, 
d. i. um 67,2 Millionen t — 11,7 %  gesunken. Die euro
paische Braunkohlenerzeugung — Braunkohle wird fast 
nur in Europa gewonnen — ist in diesem Zeitraum 
zwar yon 124 auf 172, d. i. um 48 Millionen t =  fast 
40 %  gestiegen; auf Steinkohlenbrennwerte umgerech- 
net ergibt diese Steigerung aber nur rd. 11 Millionen t, 
also nur ein Sechstel des Ausfalles, den Europa in seiner 
Steinkohlenforderung erlitten hat.

Es ist bekannt, daB sich der Kohlenverbrauch in 
den letzten Jahrzehnten, und namentlich seit Kriegsbe- 
ginn, durch die vermehrte Ausnutzung der Wasser- 
krafte fiir die Elektrizitatserzeugung, die Fortschritte 
in der Elektrisierung groBer Kohlenverbraucher, die 
wachsende Yerwendung von Heizolen und durch die zu- 
nehmende Rationalisierung der Warmewirtschaft iiber-

>) Vgl. St, u. E. 45 (1925) S. 1333/7.

haupt nicht unbetrachtlich vermindert hat. Diese Ur- 
sachen haben sich indessen nicht nur in Europa, sondern 
in der ganzen Welt ausgewirkt, so daB durch sie die unter- 
schiedliche Entwicklung der Kohlenforderung in Europa 
und in den anderen Erdteilen nicht geklart werden kann. 
Den Schliissel hierzu diirfte eine Betrachtung der En t
wicklung geben, weiche die anderen Schliisselindustrien 
in der gleichen Zeit genommen haben. Am wichtig- 
sten fiir den Kohlenverbrauch ist die Stahl- und Eisen
industrie. Es zeigt sich, daB die Entwicklung dieser 
Industrie sich in der gleichen Weise zuungunsten Euro
pas verschoben hat wie im Steinkohlenbergbau. In  den 
Jahren 1913/25 zeigt nur die Eisenerzeugung Europas 
eine Abnahme, wahrend sie in allen anderen Erdteilen 
gestiegen ist. Es hat sich yermindert Europas Roheisen- 
erzeugung yon 46,1 auf 36,5 Millionen t, d. i. um 28 %, 
seine Rohstahlerzeugung von 42,1 auf 40,9 Millionen t, 
d. i. um 3 % ; dagegen ist gestiegen in  Amerika die Roh- 
eisenerzeugung von 32,5 auf 37,6 Millionen t, d. i. um 
16 % , die Rohstahlerzeugung von 32,9 auf 47,0 Milli
onen t, d. i. um 43 % ; in Asien die Roheisenerzeugung 
von 648 000 auf 1 543 000 t, d. i. um 123 % , die Roh
stahlerzeugung von 383 000 auf 1 000 000 t, d. i. um 
161 % ; in Afrika und Australien die Roheisenerzeugung 
von 48 000 auf 438 0001 und die Rohstahlerzeugung von 
14 000 auf 469 000 t. Besonders beachtlich ist die starkę 
Zunahme in Asien, Afrika und Australien.

Diese Tatsachen fiihren zu dem SchluB, daB der 
Riickgang der Kohlenforderung in Europa nicht nur 
durch innereuropaisch wirtschaftliche Vorgange verur- 
sacht, sondern auch auf die Bestrebungen der Lander in 
Uebersee zuriickzufuhren ist, auf dem Gebiete der Kohle, 
und der Industrie iiberhaupt, mehr und mehr zur Eigen- 
leistung iiberzugehen und sieh von Europa unabhangig 
zu machen. Dieser SchluB ist fiir die Frage nach der zu- 
kiinftigen Entwicklung des europaischen Kohlenberg- 
baues yon Bedeutung. Macht die aufgezeigte Entwick
lung weitere Fortschritte, so muB damit gerechnet 
werden, daB die unbefriedigende Lage, in der sich der 
europaische Kohlenbergbau zur Zeit befindet, andauern 
wird.

Die Kohlenforderung in E n g la n d  machte im Ka
lenderjahr 192 5 rd. 248 Millionen metr. t aus. Sie blieb 
hinter der Forderung von 1924 um rd. 23,1 Millionen, 
hinter der des Jahres 1913 um rd 43,2 Millionen t zuriick. 
Der Kohlenverbrauch Englands betrug 1913: 192,7, 
1924: 186,8 und 1925: 176,7 Millionen t; er zeigt also 
ebenfalls eine standige Abnahme. Starker ais der Ver- 
brauch ist die Ausfuhr zuriickgegangen. Sie machte 
einschlieBlich der fiir Dampfer im auswartigen Handel 

abgegebenen Bunkerkohlen im Jahre 1913: 99,3, 1924: 
84,6 und im Kalenderjahr 1925 nur noch 71,6 Millionen t 
aus. Gegenuber 1913 hat die Ausfuhr im letzten Jahre
27.3 Millionen t, d. s. fast 28 % , eingebuBt.

Der Weichkohlen- (Fett- und Flammkohlen-) Berg
bau der Y e re in ig te n  S ta a te n  von A m er ik a  hat im 
Kalenderjahre 1925 eine auBerordentlich giinstige Ent
wicklung genommen. Die Forderung ist gegenuber dem 
Vorjahre von 439 auf 474, d. i. um 35 Millionen metr. 
t  — 8,2 %  gestiegen. Eine verhaltnismaBig noch starkere 
Zunahme zeigt die Kokserzeugung, die sich entsprechend 
der starken Besehaftigung der amerikanischen Eisen- und 
Stahlindustrie von 39,6 auf 46,0 Millionen t, d. i. um 
nahezu 16 % , heben konnte. Einen groBen Ausfall 
erlitt dagegen der Anthrazitbergbau infolge eines mehr
monatigen Streiks; die Forderung ging von 79,8 auf
56.4 Millionen t zuriick. Die Ausfuhr von Weichkohlen 
hielt sich etwa auf dem Stande des Vorjahres; die ge

samte Steigerung der Forderung ist daher in den eigenen 
Verbrauch iibergegangen. Die Preise fiir Weichkohlen 
hielten sich in den ersten neun Monaten auf 1,50 $ fur 

eine GroBtonne ab Bergwerk (Fairmont, Pittsburgh), d. h. 
auf dem Stande, den sie seit Ju li 1924 gehabt hatte.
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Zahlentafel 1. D ie  S te in k o h le n fó rd e ru n g  der W e lt.

I n  m e t r .  M i l l i o n e n  t E n t w i c k l u n g  i n  %  (1913 =  100)

1913 1920 | 1921 | 1922 1923 | 1924 1925 1920 1 1921 1922 1923 1924 1925

E uropa

E ng land................
Deutschland, ohne

292,0 233,2 165,9 253,6 280,4 271,4 248,4 79,9 56,8 86,8 96,0 92,9 85,1

Saarbezirk, Pfalz, 
Ost-Oberschlesien
u. Els.-Lothringen 

Saarbezirk . . . .
140,8
12,4

107,5

\ o <

113,9 119,2 62,3 118,8 132,7 76,3 80,9 84,7 44,2 84,4 94,2

P f a l z .................... 0,8
9,6 11,2 9,2 14,0 13,0 71,2 72,7 84,9 69,7 106,1 98,5

Ost-Oberschlesien . 32,3 23,8 22,4 25,6 26,4 23,7 21,4 73,7 69,3 79,3 81,7 73,4 66,3
ElsaB-Lothringen . 
Frankreich ohne

3,8 3,2 3,4 4,2 4,2 5,3 5,3 84,2 89,5 110,5 110,5 139,5 139,5

Els.-Lothringen . 40,1 21,1 24,8 26,9 33,5 38,7 41,8 52,6 61,8 67,1 83,5 96,5 104,2
B e lg ie n ................ 22,8 22,4 21,8 21,2 ^ 22,9 23,4 23,1 98,2 95,6 93,0 100,0 102,6 101,3
H o llan d ................ 1,9 3,9 3,9 4,6 5,3 5,9 6,8 203,5 205,3 242,1 279,0 310,5 357,9
Tschechoslowakei . 
Deutsch-Oesterrei ch

14,3 12,3 12,0 9,9 12,4 14,4 12,8 86,0 83,9 69,2 86,7 100,7 89,5

u. Ungam . . . 
Polen ohne Ost-

1,4 1,1 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 78,6 92,9 78,6 71,4 71,4 64,3

Oberschlesien . 8,9 6,4 7,6 9,2 9,7 8,4 7,4 71,9 85,4 103,4 107,9 94,4 83,1
RuBland . . . . 27,3 6,1 7,2 7,9 9,0 11,1 13,9 22,3 26,4 28,9 33,0 40,7 50,9
Spanien ................ 4,0 5,4 5,0 4,4 5,9 6,1 5,9 135,0 125,0 110,0 147,5 152,5 147,5
J  ugoslawien1) . 3,5 3,2 3,1 3,8 4,1 3,6 4,2 91,4 88,6 108,6 117,1 102,9 120,0
Uebrige Lander . 0,5 2,1 1,8 2,6 3,1 3,1 2) 2,0 420,0 360,0 520,0 620,0 620,0 400,0

Europa zusammen 606,8 461,1 403,7 505,4 489,3 548,9 539,6 76,0 66,5 83,3 80,6 90,5 88,9
Am erika

Vereinigte Staaten1) 517,1 597,2 459,4 432,7 579,8 518,6 530,8 115,5 88,8 83,7 112,1 100,3 102,6
K a n a d a ................ 13,4 11,8 10,5 10,7 12,6 9,1 8,6 88,1 78,4 79,9 94,0 67,9 64,2
Siidamerika . . . 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 2) 2,5 2) 2,0 

0,2
100,0 100,0 118,8 125,0 156,3 125,0

Uebrige Lander . — 0,1 — 0,4 0,3 0,3

Amerika zusammen 532,1 610,7 471,6 445,7 594,7 530,5 541,6 114,8 88,6 83,8 111,8 99,7 101,8
Asien

Japan .................... 21,4 29,2 26,2 25,0 26,4 27,1 2) 28,0 136.4 122,4 116,8 123,4 126,6 130,8
C h in a .................... 13,2 18,7 19,5 21,0 18,6 18,6 20,0 141,7 147,7 159,1 140,9 140,9 151,5
Britisch-Indien . . 16,5 18,3 19,6 19,3 19,1 20,6 20,1 110,9 118,8 117,0 115,8 124,8 121.8
Asiatisches RuBland 2,6 1,1 0,8 1,3 1,3 2,0 2) 2,3 42,3 30,8 50,0 50,0 76,9 88,5
Uebrige Lander . 1,0 1,7 0,1 1,0 0,3 0,3 — 170,0 10,0 100,0 30,0 30,0 —

Asien zusammen 54,7 69,0 66,2 67,6 65,7 68,6 70,4 126,1 121,0 123,6 120,1 125,4 128,7
A fr ik a

Siidafrik. Union . 7,9 10,4 10,3 8,8 10,8 11,3 16,4 131,6 130,4 111,4 136,7 143,0 207,6
Uebrige Lander . 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5

Afrika zusammen 8,7 10,9 10,8 9,3 11,3 11,8 16,9 125,3 124,1 106,9 130,0 135,6 194,3
Ozean ien

Australisches Festl. 12,5 13,1 13,0 12,3 13,3 14,5 2) 14,0 104,8 104,0 96,0 106,4 116,0 112,0
Uebrige Lander . 2,0 2,0 4,0 1,8 4,0 4,0 2) 4,0 100,0 200,0 90,0 200,0 200,0 200,0

Ozeanien zusammen 

Welt-Steinkohlen-

14,5 15,1 17,0 14,1 17,3 18,5 18,0 104,1 117,2 97,3 119,3 127,6 124,1

fórderung . . . . 1216,8 1166,8 969,3 1042,1 1178,3 1178,3 2)1186,5 95,9 79,7 85,6 96,8 96,8 97,5

*) M it Braunkohlen. 2) yorlaufige Zahlen.

Zahlentafel 2. D ie  K o k s h e rs te llu n g  der W e lt.

K o k sh e rs te llu n g Entw icklung (1913 =  100)

Land
1913 

1000 t
1920 

1000 t
1921 

1000 t
1922 

1000 t
1923 

1000 t
1924 

1000 t
1925 

1000 t
1920
°//o

1921

%

1922
°//o

1923
°//o

1924
°//o

1925

%

1. Deutschland . . 1)34 630 2)26 103 2)27 921 3)29 664 12 703 23 720 26 810 75,37 80,62 85,66 36.68 68,73 77.41
2. England . . . 13 004 12 814 4 647 9181 13 635 12 957 6)10 000 98,54 35,73 70,60 104,85 99,63 76,89
3. Saarbezirk . . 1 777 240 177 254 133 216 272 13,51 9,96 14,29 7,49 12,15 14,74
4. Frankreich . .
5. Polen (Ost-Ober

4 027 1 761 1 861 2 362 4 287 4 600 *) 3 070 43,73 46,21 58,65 106,48 114,22 76,23

schlesien) . . . 1 178 1 206 1 184 1 331 1 376 950 964 102,38 100,51 112,99 116,81 80,64 81,83
6. Belgien . . . . 3 523 1 835 1402 2 850 4157 4160 4108 18,50 39,80 80,90 118,00 118,08 116.61
7. Holland . . . . — 139 229 247 268 451 — — — — __ __ __

8. Tschechoslowakei 2 562 1 591 1 136 878 1 474 2 219 1 997 62,10 44,34 34,27 57,53 86,61 74,05
9. RuBland . . . 4 443 10 104 112 262 462 — 0,22 2,34 2,52 5,90 10,39 __

10. Spanien . . . . 596 281 446 383 244 848 «) 839 47,15 74,83 64,26 40,94 142,14 140,77
11. Italien . . . .
12. Yerein. Staaten

498 96 34 168 275 150 «) 150 19,28 6,83 33,73 55,22 30,12 30,12

von Amerika . 42 002 46 580 22 941 33 679 50 337 39 604 45 997 110,90 54,62 80,18 119,84 94.29 109,51
13. Kanada . . . . 1 380 1 204 861 616 1 038 1 243 1 335 87,25 62,39 44,64 75,21 90,08 96,31
14. Andere Lander 620 1 205 1125 767 1 200 750 750 194,35 181,45 123,71 193,55 120,97 120,97

WcltherstellungB) 107 285 93 859 62 884 81 935 91 389 32 330 e)96 292 87,48 58,61 76,37 85,18 86,06 89,76

*) Alter G-ebietsumfang. 2) Ohne Saar. 8) Ohne Ost-Oberschlesien seit Jun i. 4)N ur Erzeugung auf Zechenkokereien. In  der Schlufisumme 
sind Saarbezirk und Ost-Obersehlesien nicht mitgezahlt, sofem sie in  der Gesamtsumme von Deutschland schon enthaltensind. 6) Yorlaufige Zahlen.

Im  September 1925 stieg der Preis auf 1,75 und im Ok- 
tober auf 1,80$.

MengenmaBig giinstig hat sich der Kohlenbergbau 
in F rank re ich  entwickelt. Die Fórderung — Frank
reich ohne Lothringen gereehńet — hat im yorigen Jahre 
zum erstenmal diejenige derVorkriegsjahre iiberschritten. 

Frankreich ohne Lothringen fórderte im Jahre 1925:

42,9, 1913 dagegen nur 40,1 Millionen t. Lothringen 
lieferte 5,3, d. s. 1,5 Millionen t  mehr ais 1913. AuBer- 
dem hat Frankreich zur Zeit noch die Yerfiigung iiber die 
Kohle des Saargebietes, das im Jahre 1925 rd. 13 Milli

onen t  (gegeniiber 13,2 im Jahre 1913) lieferte. Beacht- 
lich ist, daB die Fórderung der Kohlenbezirke in der 

ehemaligen nordfranzósischen Kampfzone, d. i. in den
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Zahlentafel 3. D ie  B r a u n k o h le n fó r d e r u n g  der W e lt.

1
Braunkohlenfórderung Entwicklung (1913 =  100)

Land
1913 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1920 1921 1922 1923 1924 1925

1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t % /o /o % % /o

87 233 111 888 123 010 137 073 118 785 124 637 139 790 128,3 141,0 157,1 136,2 142,9 160,2

23 017 20 092 21 335 18 942 16 266 20 507 18 789 87,3 97,7 82,3 70,7 89,1 81,6

2 621 2 697 2 797 3 136 2 685 2 786 3 059 102,9 106,7 119,6 102,4 106,3 116,7

5 954 4 000 4 963 6 177 6 842 5 650 2) 5 521 67,2 83,4 103,7 114,9 94,9 92,0

5. Frankreich . . . 800 971 736 758 864 939 1 007 121,4 92,0 94,8 108,0 117,4 125,9
__ 1 396 122 29 54 191 — — — — — — —

697 1 572 1 026 745 954 1 046 2) 1 500 225,5 147,2 106,9 136,9 150,1 215,2

277 552 409 330 394 412 386 199,3 147,7 119,1 142,2 148.7 139,4

192 248 270 245 171 88 2) 63 129,2 140,6 127,6 89,1 45,8 32,8

10. Bulgarien. . . . 348 707 886 957 890 950 1 127 203,1 238,2 275,0 255,7 273,0 323,9

__ 197 170 • 132 118 111 2) 113 — — — — — —

12. RuBland . . . . 2 936 625 704 484 804 1 539 901 21,3 24,0 16,5 27,4 52,4 30,7

13. Yer. Staaten von
470 1 842 1 483 1 974 2 175 2 141 2) 2 125 391,9 315,5 420,0 462,8 455,5 452,1

193 3 353 2 986 3 088 2 800 3 219 2) 3 285 1737,3 1547,1 1600,0 1450,8 1667,9 1702,1

15. Andere Lander . 250 520 260 250 200 200 2) 200 208,0 104,0 100,0 80,0 80,0 80,0

Weltfórderung 124 988 150 660 161157 174 320 154 002 164 416 177 8662) 120,5 128,9 139,5 | 123,2 131,5 142,3

!)  1914. 2) Vorlaufige Zahlen.

Departements Arras (Pas de Calais) und Douai (Nord) 
im vergangenen Jahre bereits ein groBeres Ergebnis ge- 
liefert hat ais in der Vorkriegszeit. Sie betrug 1925 rd. 
28,7, 1913 rd. 27,4 Millionen t. Der Kohlenverbrauch 
Erankreiehs und des Saargebietes machte im Jahre 1925 
rd. 82,1 Millionen t aus. 1913 hatte Erankreich in den 
damaligen Grenzen einen Kohlenverbrauch von 62,8 
Millionen t; der Yerbrauch des Saargebietes und von 
ElsaB-Lothringen im gleichen Jahre war 14,2 Millionen t, 
so daB das jetzige Kohlenwirtschaftsgebiet Frankreichs 

•ym Jahre 1913 einen Gesamtverbrauch von 77 Millionen t 
hatte. Fur das Jahr 1925 ergibt sich hiernach ein Mehr- 
verbrauch yon 5,1 Millionen t. Der niedrige Stand 
der Yaluta Frankreichs begunstigte seine Ausfuhr, 
namentlich auch die von Eisen und Stahlerzeugnissen. 
Der aus der schlechten Yaluta fliefiende Nachteil, nam- 
lich die Verteuerung der Einfuhr, wurde auf dem Ge
biete der Kohle nur teilweise wirksam, da Frankreich 
den gróBten Teil seiner Kohleneinfuhr aus Deutschland 
auf Reparationskonto empfing, fiir den es keine Bar- 
zahlung zu leisten hat. Dieser Umstand bildete eine 
starkę Fórderung des Wettbewerbs der franzósischen 
Ausfuhrindustrie, u. a. der franzósischen Eisen- und 
Stahlindustrie auf dem Weltmarkt.

Der h o lland ische  Kohlęnbergbau hat die giinstige 
Entwicklung, die er seit dem Kriege genommen, fortge- 
setzt. Seine Fórderung, die 1924: 5,9 Millionen t betrug, 
hat sich im vergangenen Jahre auf 6,8 Millionen, d. i. 
um 15,3 %, erhóht. Sie macht jetzt fast das Vierfache 
der Fórderung des Jahres 1913 aus. Die starkę Steige
rung seiner Kohlenerzeugung gibt Holland Veranlassung, 
sich in wachsendem MaBe an der Kohlenausfuhr zu be- 
teiligen. Er betrug im Jahre 1925 rund 3,2 Millionen t, 
d. s. 1,5 Millionen t mehr ais im Jahre zuvor.

Der Kohlenbergbau Be lg iens hat sich auf dem 
Stande des Jahres 1924 und des letzten Vorkriegsjahres 
ungefahr behaupten konnen.

Eine unglinstige Entwicklung zeigt der Kohlenberg
bau in der T schechoslow akei. Von 14,4 Millionen t 
im Jahre 1924 ist die Steinkohlenfórderung im Jahre 1925 
auf 12,8 Millionen t, die Braunkohlenfórderung in der 
gleichen Zeit von 20,5 auf 18,8 Millionen t zuriickge- 
gangen. Ersterwahnte ist damit unter den Stand des 
letzten Vorkriegsjahres gesunken.

Einen sehr erheblichen Riickgang hat auch der 
Kohlenbergbau in P o len  erlitten. Er ist eine Folgę des 
von Polen im Jun i 1925 begonnenen Handelskrieges mit 
Deutschland, der zu einer vólligen Absperrung der pol- 
nischen Kohle von den deutschen Markten fiihrte. 
Trotz aller Anstrengungen und gróBter Preisopfer ist 
es dem polnischen Bergbau nicht gelungen, den Ausfall 
des Yersandes nach Deutschland durch Yerstarkung 
seiner Ausfuhr nach anderen Landern auszugleichen. 
Die Fórderung Polnisch-Oberschlesiens, die 1913: 32,3 Mil
lionen t ausmachte und 1924: 23,7 Millionen t  betrug, 
ist im vergangenen Jahre auf 21,4 Millionen t gesunken; 
sie macht jetzt nur noch zwei Drittel der Fórderung des

letzten Vorkriegsjahres aus. Trotz der starken Fórde- 
rungsverminderung muBten groBe Mengen auf Lager ge
nommen werden. Auch die anderen polnischen Kohlen- 
gebiete haben unter dem EinfluB des Zollkrieges erheb- 
liche EinbuBe erlitten.

Ueber die Entwicklung der B e leg scha ft und der 
Arbeitszeit im S te in k o h le n  bergbau  tragen wir fiir das 
Jahr 1925 folgende Zahlen nach:

Land

G-esamtbelegschaft einschl. 
Nebenbetriebe (Jahres- 

durchschnitt) Schicht-

dauer

st
K8pfe

Entw icklung 
%  ron  1913

Deutschland1) . 
England2) . . . 
Frankreich3) . . 
Belgien . . . .  
Holland . . . .

561 754 
1 086 325 

309 439 
170 198 
31 031

108,9
96,3

158,0
116,5
319,4

8-8,5
7,5
8
8
8

Die deutsche Kohlenwirtschaft.

Seit Jahrzehnten hat der deutsche Kohlenbergbau 
kein so ungiinstiges Jahr erlebt wie das vergangene. Die 
im Kalenderjahr 1925 erzielte Fórderung ging zwar 
iiber das Ergebnis des Vorjahres hinaus. Es wurden ge- 
fórdert 132,7 Millionen t Steinkohlen und 139,8 Milli
onen t Braunkohlen gegen 118,8 Millionen t  Steinkohlen 
und 124,4 Millionen t Braunkohlen im Jahre 1924. 
Wahrend aber der Braunkohlenbergbau im letzten Jahre 
ein um 60 %  hóheres Ergebnis ais im letzten Vorkriegs- 
jahre lieferte — an Braunkohlenbriketts wurden 56 % 
mehr erzeugt —, blieb die Steinkohlenfórderung hinter 
der des Jahres 1913, das m it den gegenwartig zu Deutsch
land zahlenden Kohlenbezirken 140,8 Millionen t zutage 
brachte, erheblich, fast um 6 % , zuruck. Die Steigerung, 
die das vergangene Jahr gegeniiber 1924 aufweist, ist 
zudem nur deshalb so hoch, weil die Fórderung des 
Ruhrbeckens im Jahre 1924 unter den Nachwirkungen 
der Ruhrbesetzung und infolge des yierwóchigen 
Betriebsstillstandes im Mai unverhaltnismaBig klein war. 
Ein noch ungiinstigeres Bild zeigt die Kokserzeugung; 
sie betrug im letzten Vorkriegsjahr in den gegenwartigen 
Grenzen Deutschlands 31,7, im Kalenderjahr 1925 nur 
26,8 Millionen t; sie hat sich also um fast 16 %  yermindert.

Die Krisis des vergangenen Jahres wirkte sich, 
wenn man fiir einen Teil des Jahres von Oberschlesien 

absieht, in allen Steinkohlengebieten aus. Sie auBerte 
sich in groBen Absatzschwierigkeiten, in der Anhaufung 
von enormen Haldenvorraten, in umfangreichen Arbeiter - 
entlassungen, Feierschichten, Zechenstillegungen und in

1) Deutschland ohne Saar, Pfalz, ElsaB-Lothringen 
und Ost-Oberschlesien.

2) Ohne Irland.
3) Ohne Saar.
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Zahlentafel 4. D ie  K o h le n w ir ts c h a f t  D e u ts c h la n d s  se it dem  J a h r e  1913.

Jahr

Steinkohlen - 

fórderung

1000 t

Braunkohlen

fórderung

1000 t

Koks-

herstellung

1000 t

Steinkohlen-

brikett-

herstellung

1000 t

Braunkohlen-

brikett-

herstellung

1000 t

Gesamt- 
Steinkohlen- 
fórderung 

(Rohbraun- 
kohle m it 2/9 
auf Stein

kohle 
umgerechnet) 

1000 t

in %

(1913 =  

100)

Steinkohlen-

einfuhr

1000 t

Steinkohlen-

ausfuhi4)

1000 t

Verbrauch 

Deutschlands 

an Stein- 

kohlenfi)

1000 t

1913 190 109 87 233 34 630 6993 21 977 209 494 100 16 099 46 065 179 528
1919 i) 107 726 2) 93 648 Ł) 22 709 !) 4081 2) 19 612 J)2) 128 537 61 1 343 673 123 149
1920 131 356 111 888 26 103 4938 24 281 156 220 1 955 24 229 133 996
1921 136 214 123 010 27 921 5688 28 239 163 550 78 2 765 27 318 138 697
1922 ») 129 965 137 073 *) 29 661 4) 5563 29 467 3) 160 426 77 15 503 25 524 151 034
1923 62 225 118 249 12 703 1725 26 859 88 502 42 26 771 8 393 104 622
1924 118 829 124 345 23 720 3743 29 665 146 464 70 14 911 27 302 131 640
1925 132 729 139 790 26 810 5003 33 633 163 793 78 9 348 33 564 136 020

!) Seit 1919 ohne Saar, Pfalz und Lothringen. 2) Seit 1919 ohne Poln.-Posen. 8) Seit Jun i 1922 ohne Poln.-Oberschlesien. 4) Einschl. der 
Lieferungen an den Yielyęrband. 5) Beim Verbrauch Deutschlands an Steinkohlen ist der "Wert der eingeiuhrten besseren tóhmischen Braun
kohle im Yergleich zur Steinkohle m it 2/3, der Wej-t der ausgefiihrten und der gefórderten deutschen Braunkohle m it 2/fl eingesetzt.

einem bedrohlichen MiBverhaltnis zwischen Gestehungs- 
kosten und Erlósen. Sie trat fur die Gesamtwirtsehaft 
am fiihlbarsten, wegen seiner iiberragenden GroBe, an 
der Ruhr in Erscheinung, lastete jedoch auf den kleineren 
Bezirken nicht minder hart. Besonders schwierig ge- 
stalteten sich die Verhaltnisse im sachsischen Stein- 
kohlengebiet, und namentlich in Niederschlesien, das sich 
seit mehr ais Jahresfrist in einer ausgesprochen ge- 
fahrlichen Notlage befindet. Im  Spatsommer 1925 schien 
sich in allen Bezirken, angeregt durch den Winterbedarf 
und den Fortfall der polnischen Kohle, eine leichte 
Besserung anzubahnen, die indessen kurz nach Beginn 
des neuen Jahres wieder verlorenging. Die arbeitstag- 
liche Fórderung ging (iberall auf den tiefsten Stand des 
Jahres 1925 zuriick, im Ruhrbecken infolge der zuneh- 
menden Verschlechterung des Beschaftigungsgrades 
seiner Eisenindustrie, die in normalen Zeiten rd. 40 %  
seiner Kohlenerzeugung aufnimmt, sogar noch darunter. 
Seine arbeitstagliohe Fórderung betrug im Marz nur 
317 900 t gegen 356 100 t  im Dezember 1925, 326 300 
im Juni 1925 und 379 7001 im Jahre 1913. Die Bestande, 
die im zweiten Halbjahr 1925 eine geringe Entlastung 
erfahren hatten, schwollen wieder an; Arbeiterentlas- 
sungen und Feierschichten mehrten sich in erschrecken- 
dem AusmaBe. Dem Braunkohlenbergbau war es im 
Jahre 1925 verhaltnismaBig gut ergangen. Rohkohlen- 
fórderung und Briketterzeugung iiberflugelten die hóch- 
sten bisher erreichten Leistungen. Das Jahr 1926 brachte 
indessen auch den Braunkohlenrevieren Absatzschwierig- 
keiten und Betriebseinschrankungen. Sie hatten Ende 
Marz Bestande, wie sie zu dieser Zeit und in dieser Hohe 
bisher nicht vorgekommen sind.

Der oberschlesisehe Bergbau genoB im Jahre 1925 
eine Ausnahmestellung, da er in erster Linie berufen war, 
den Ausfall der polnischen Kohle, dereń Einfuhr mit 
Wirkung ab 15. Jun i 1925 gesperrt wurde, zu decken. 
Er ist dieser Aufgabe in vollem MaBe gerecht geworden. 

Die arbeitstagliohe Fórderung, die im Mai 1925: 38300 t 
betrug, erhóhte sich bis zum JahresschluB auf 60800 t, 
d. i. um fast 60 % . Die Monatsleistung konnte um rd. 
500 900 t gesteigert werden. Die letzten Monate des 
1. Quartals 1926 brachten indessen auch dem ober- 
schlesischen Bergbau Absatzminderungen, so daB er zu 
erheblichen Bestandsansammlungen genótigt wurde.

Die Ausschaltung der polnischen Kohle hat nicht 
nur dem deutsch-oberschlesischen Bezirk Vorteile ge- 
bracht, sondern ist dem deutschen Kohlenbergbau ins
gesamt, namentlich auch dem niederschlesischen, dem 
sachsischen und dem Ruhrgebiet zugute gekommen. 
Niederschlesien und Sachsen hatten die Krisis des Jahres
1925 wohl kaum uberdauern konnen, wenn sie auch noch 
dem Wettbewerb der polnisch-oberschlesischen Kohle 

ausgesetzt gewesen waren. Das Ruhrgebiet hat zum 
Ersatz der polnischen Kohle in Siid- und Westdeutsch- 
land, in Berlin und den óstlichen Kiistengebieten in er- 
heblichem MaBe beitragen konnen und hierdurch einen 

sehr erwiinschten Absatzzuwachs erhalten. Die von 
Polen im Jahre 1925 abgebrochenen Handelsvertrags- 

verhandlungen sollen dem Yernehmen nach in nachster

Zeit wieder aufgenommen werden. Hierbei wird auch 
die Frage der Zulassung polnischer Kohlen eine Rolle 
spielen. Der deutsche Kohlenbergbau sieht diesen Ver- 
handlungen mit ernster Aufmerksamkeit entgegen. 
Denn unter der gegenwartigen Absatzkrisis ist der 
deutsche Kohlenmarkt allein schon m it inlandischen 
Kohlen ubersattigt, so daB fiir die polnische Kohle zur 
Zeit kein Raum in Deutschland ist.

Die Absatzschwierigkeiten des deutschen Kohlen- 
bergbaues finden Bestatigung in den Zahlen iiber den 
deutschen Kohlenverbrauch. Der Kohlenverbrauch 
Deutschlands innerhalb seiner jetzigen Grenzen (ein
schlieBlich Zechenselbstverbrauch) —  Koks und Braun
kohle auf Steinkohle umgerechnet— betrug im  Monats- 
durchschnitt des Jahres 1913: 12 325 000 t. Er stellte 
sich fiir den Monatsdurchschnitt des Jahres 1925 — unter 
Beriicksichtigung der Verschiebungen in den Zechen, 
Halden und den Vorraten der Syndikate und Handels- 
gesellsehaften — auf 11 335 000 t, im Monatsdurch
schnitt des ersten Quartals 1926 auf 10 458 000 t.

Da eine Hebung des inneren Absatzes nicht moglich 
war, hat der Bergbau keine Anstrengungen und Opfer 
gescheut, um einen vermehrten AbfluB nach dem Aus- 
lande zu schaffen. Die freie Ausfuhr (ohne Reparations- 
kohlen) ist 1924/25 gestiegen (alle Brennstoffe auf Stein
kohle umgerechnet) von 9,6 auf 18,5 Millionen t; sie hat 
sich also in nur einem Jahre nahezu verdoppelt. Diese 
auBerordentliche Steigerung ist dem Bergbau gelungen, 
trotz des Sehleuderwettbewerbs der polnischen Kohle, 
trotz des Dumpings der staatlich unterstiitzten eng
lischen Kohle, trotz der AusschlieBungsbestrebungen 
zahlreicher Lander, die, wie Frankreich und Belgien, 
die Einfuhr deutscher Kohle iiberhaupt untersagten, 
oder wie Spanien, Oesterreich, Ungarn die Einfuhr 
durch Zoll- und FrachtmaBnahmen erschwerten. Um 
diese Leistung des deutschen Bergbaues voll zu 
wiirdigen, ist zu beriicksichtigen, daB er neben der freien 

Ausfuhr noch umfangreiche Reparationslieferungen aus- 
zufuhren hatte, die er nach vorgeschriebenem Sorten- 
programm erledigen muB, und die ihn in der Verfiigung 
iiber seine Erzeugnisse und in der Ausnutzung des Marktes 

erheblich beschranken. Die Reparationslieferungen 
haben im Jahre 1925 insgesamt (alle Brennstoffe auf 
Steinkohle umgerechnet) rd. 14,5 Millionen t betragen.

Die Reparationskohlenlieferungen brachten der 
deutschen Wirtschaft im vorigen Jahre auch empfind- 
liche geldliche Verluste. Der Verrechnung der Repara- 
tionskohlen ist zwar der deutsche Inlandspreis zugrunde 
zu legen, aber nur dann, wenn er nicht hoher ist ais der 
Preis der gleichwertigen englischen Kohlen ab Grube. 
Ist der englische Grubenpreis niedriger, so wird lediglich 
dieser verrechnet. Dieser Fali trat im yergangenen Jahre 
ais Folgę der staatlichen Unterstiitzung des englischen 
Bergbaues ein. Deutschland erhielt seit August, d. i. 
seit dem Inkrafttreten der englischen Staatsbeihilfe, 
fiir seine Reparationslieferungen Preise verreehnet, die 
erheblich unter dem Preise lagen, den der deutsche Ver- 
braucher bezahlen muB, und der nach wiederholten Fest
stellungen durch die zustandigen behórdlichen Stellen
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den Gestehungskosten seines Bergbaues entspricht. Zu 
welcher Sinnwidrigkeit diese Behandlung der deutschen 
Reparationskohlenlieferungen in der Praxis gefiihrt hat, 
zeigt folgende Tatsache. Der Ruhrbergbau lieferte im 
Jun i 1925 an Frankreich und Belgien 883 000 t Repara- 
tionskohlen, fiir die das Deutsche Reich eine Gutschrift 
von 16,6 Millionen Mark erhielt. Im  Noyember 1925 
betrug die Lieferung 1 075 000 t, die Gutschrift aber
16,4 Millionen Mark. Die beiden Lander haben also fiir 
etwa den gleichen Betrag im November 192 000 t  Kohle 
mehr erhalten. Die aus dem Steuersackel der englischen 
Industrie geleistete Staatsunterstiitzung brachte mit- 
hin zuwege, daB ihre Hauptkonkurrenten — Frankreich 
und Belgien — allein in einem Monat 192 000 t  Kohle 
geschenkt erhielten.

Die Kohleneinfuhr hat infolge der Sperre der pol- 
nischen Kohle stark nachgelassen. Sie betrug, auf Stein- 
kohle umgerechnet, im Jahre 1925 rd. 9,3 Millionen t, 
wahrend sie im Jahre zuvor 14,9 Millionen t ausmachte. 
In  der zweiten Jahreshalfte 1925, d. i. nach Fortfall der 
polnischen Kohle, stellte sich die Einfuhr auf 0,6 Milli
onen t im Monatsdurchschnitt. Den Hauptteil der E in
fuhr lieferte die englische Kohle, die den Yerbrauchern 
in den deutschen Kiistengebieten wegen der niedrigen 
Seefrachten billiger geliefert werden kann ais die deutsche 
Kohle. In  der ersten Jahreshalfte 1925 stellte sich die 
Einfuhr englischer Kohle monatlich durchschnittlich 
auf rd. 210 000 t, d. i. etwa ein Yiertel der Yorkriegsein- 
fuhr. Die Senkung der englischen Ausfuhrpreise infolge 
der Staatsunterstiitzung lieB die Einfuhr in den itórbst-

monaten bis auf 46 0 000 t  anschwellen. Sie ist spater 
wieder stark zuriickgegangen and stellte sich im Monats
durchschnitt des ersten Vierteljahrs 1926 auf rd. 279000 t. 
Von Belang ist ferner die Steinkohleneinfuhr aus dem 
Saargebiet, die im Monatsdurchschnitt 90 000 t aus
machte und iiberwiegend fiir die Versorgung des besetzten 
Gebietes yerwandt wird. Im  iibrigen besteht die Kohlen
einfuhr Deutschlands im wesentlichen noch aus boh- 
mischen Braunkohlen, die im  Austausche gegen deutsche 
Steinkohlen bezogen werden.

Das Jahr 1925 war fur die deutsche Industrie, fiir 
den deutschen Kohlenbergbau ein Krisenjahr erster Ord- 
nung. In  den bis jetzt abgelaufenen Monaten des Jahres
1926 hat sich die Lage eher verscharft ais gemildert. 
In  ahnlichen Schwierigkeiten, wenn auch nicht in dem- 
selben AusmaBe, befindet sich der Kohlenbergbau in 
fast allen anderen europaischen Landern. Es sind daher 
Stimmen lautgeworden, die nach einer internationalen Ver- 
stiindigung rufen, in letzter Zeit besonders aus England. 
Die Herbeifiihrung einer solchen Verstandigung wird sehr 
schwierig sein, und zu bezweifeln ist, selbst wenn sie 
zustande kommen sollte, ob sie das Uebel, unter dem 
die europaische Wirtschaft leidet, wirklich an der Wurzel 
erfassen wurde. Die Wurzel aller No te ist die Zerstiicke- 
lung Europas in zahllose gróBere, kleine und kleinste 
national gebundene Wirtschaftsgebiete. Der Grundpfeiler 
des wirtschaftlichen Gedeihens in Amerika ist die praktisch 
ungehemmte Weite des Raumes und der Wirkungsmóg- 
lichkeit, In  dieser Beziehung konnte und sollte Europa 
sich die Neue Welt wirklich zum Yorbild nehmen.

Yereinigte Oberschlesische Huttenwerke, Aktiengesellschaft, Gleiwitz.
Nach langwierigen Verhandlungen ist der Zusammen- 

schluB der deutsehoberschlesischen Werke Oberschlesische 
Eisenbahn-Bedarfs-Aktien- Gesellschaf t, Oberschlesische 
Eisen-Industrie, A.-G. (Linke-Hofmann-Lauchhammer- 
A.-G.) und Donnersmarckhiitte zustande gekommen und 
das Unternehmen durch die am 22. Ju li 1926 erfolgte 
Eintragung ins Handelsregister unter der Firma „ Y e r 

e in ig te  O bersch les i
sche H uttenw erke ,
A k tie n g e se lls c h a ft"  
ins Leben getreten. Da
mit ist die durch die un- 
sinnige Grenzziehung in 
Oberschlesien namentlich

fiir die Werke von Ober- V//a/6zeuff
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Abbildung 1. Zusammenhang 
der einzelnen Abteilungen der 
Vereinigten Oberschlesischen 

Huttenwerke.

bedarf und Obereisen geschaffene 
Zerrissenheit in den Grenzen nach 
Móglichkeit beseitigt worden, wenn 
auch alle durch die Trennung ent- 
standenen Schaden damit bei weitem 
nicht behoben sind. Durch eine 
straffe Zusammenfassung der Werke 
von Oberbedarf, die durch den Ver- 
lust der Friedenshiitte an Polen ihre 
Rohstoffgrundlage, und der Werke
von Obereisen, die durch den Verlust der an Polen ge- 
fallenen Werke Baildonhiitte und Silesia einen groBen Teil 
ihrer Verfeinerungsbetriebe verloren hatten, ist ein Gebilde 
geschaffen worden, das durch den AnschluB der Betriebe 
von Donnersmarckhiitte eine wertvolle Erganzung 

gefunden hat.
Die Vereinigten Oberschlesischen Huttenwerke, 

Aktiengesellschaft, umfassen:

aus dem Besitz der friiheren Oberschlesischen Eisen
industrie-Aktien-Gesellschaft fiir Berg bau und Hiitten- 
betrieb: das Hochofen-, Stahl- und Walzwerk Julien- 
hiitte in Bobrek, das Walzwerk Herminenhiitte in 
Laband und die Draht- und Nagelwerke in Gleiwitz, 

aus dem Besitz der friiheren Oberschlesischen Eisenbahn- 
Bedarfs-Aktien-Gesellschaft: die Werksanlagen in Glei

witz (Stahlwerk, 
Ver//ac/fa n  fre/rrc/e : Radsatzfabrik,Hohl-

Teer, 4/T7/77omaA preBwerk, Blech-

ffo/re/se/7 preBwerk zur Her
stellung von Auto-

-^.//a/ózeug______________ _ mobil- und Eisen-

bahnwagenbeschlag-

ffa/ozeuff t e U e n  u - d e L > E i s e n ‘ 
gieBerei, Temper-
gieBerei, Flanschen- 
und Fittingsfabrik), 
dieBlechwarenfabrik 
Gleiwitz, das Stahl- 
róhrenwerk Glei
witz-Stadtwald, das 
Walzwerk und die 
Werkstatten in Za
wadzki sowie die 
Eisengiefierei in 

Colonnowska, 
aus dem Besitz der 

Oberschlesische 
Aktien- Gesell-

-ffa/ózei/g

//em/nen/ruWe

Wcr/ze/se/7 
k/e/rre Pro/y/e

i m
?— x v— >  .

ffi/ndefee/r, Wa/zc/ra/rt 

fio/irs/re/ferr Donnersmarckhiitte,

-ffa/bzeag Eisen- und Kohlenwerke.
schaft: die Concordiagrube in Hindenburg, 
O.-S., das Hochofenwerk mit Koksanstalt, 
die Eisen- und RóhrengieBerei, Eisenkon- 
struktionswerkstatten.Kesselschmiedeund 

Maschinenfabrik in Hindenburg.

Der organisatorische Zusammenhang 
dieser Unternehmungen stellt sich folgen- 
dermaBen dar:

Die C onco rd iagrube  gibt ihre Fórderung zum 
groBeren Teil an die eigenen Betriebe und zur Koks- 
erzeugung fiir das Hochofenwerk, zum kleineren an den 
freien Handel ab.

Die J u l ie n h i it t e ,  die ihre Kohle, soweit sie nicht 
yon der Concordiagrube geliefert wird, von anderen 
oberschlesischen Gruben, Erze und Schrott aus dem 
freien Handel bezieht, liefert neben Koks, Teer, Ammoniak,
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Benzol und Roheisen fiir den unmittelbaren Verkauf in 
der Hauptsache das Halbzeug fiir die samtlichen weiter- 
verarbeitenden Betriebe der neuen Gesellschaft.

Das S tah lw e rk  G le iw itz  wird ais Qualitats- 
stahlwerk fiir Radscheiben, Achsen, Radreifen und 
Schmiedestiicke weiterbetrieben.

Die weiteren organisatorischen Zusammenhange er
geben sich aus vorstehender Abb. 1.

Zum Zwecke der Rationalisierung ist beabsichtigt, 
die Roheisen- und Eerromangan-Erzeugung auf der 
Julienhutte, die ais Hochofenwerk nur teilweise aus- 
genutzt ist, zusammenzufassen, so daB neben dem Martin- 
eisen fiir das eigene Martinwerk sowohl GieBereiroh- 
eisen fiir die GieBereien der Donnersmarckhiitte und des 
Werkes in Colonnowska ais auch fiir den Verkauf, sowie 
Sonderroheisen und Perromangan daselbst hergestellt 
werden sollen.

Die órtliche Lage der einzelnen Werke zueinander 
ergibt sich aus Abb. 2.

Die Leistungsfahigkeit der Vereinigten Oberschle- 
sischen Hiittenwerke, Aktiengesellschaft, stellt sich auf 
Grund der jetzt vorhandenen Erzeugungseinrichtungen 
folgendermaBen dar:

Kohlen 
Koks .
Roheisen 
Rohstahl
Stab- und Formeisen 
Nahtlose und ge- 

schweiBte Róhren 
Drahterzeugnisse . .
GieBerei- Erzeugnisse 

I I .  Schmelzung,
Róhren u. sonstige 
GuBwaren . . . .

Schmiedestiicke, Ach
sen, Radreifen,

Radscheiben, Flan- 
schen, PreBteile. . 3 500 

Gesenkschmiedeteile, Weichen fiir 
Normal- und Schmalspur, Leistung 

der Eisenbahnwagenbauanstalt
und Feldbahnfabrik . . . . . .  2 700 t monatl.

Fiir den Absatz kommt auBerdem noch hinzu die 
Erzeugung der Eisenkonstruktionswerkstatten, Kessel- 
schmiede und Maschinenfabrik der Donnersmarckhiitte 
sowie der Blechwarenfabrik Gleiwitz.

Das frachtlich giinstige inlandische Absatzgebiet fur 
die Erzeugung des Unternehmens liegt óstlich einer Linie, 
die sich etwa von Strelitz in Mecklenburg iiber Berlin 
nach Chemnitz hinzieht. Ueber die Aufnahmefahigkeit 
des óstlich der genannten Linie liegenden Gebietes liegen 
genaue statistische Angaben nicht vor. Berucksichtigt 
man jedoch, daB im Jahre 1913 die Rohstahlerzeugung 
ganz Oberschlesiens 1 385 036 t jahrlich betrug, so kann 
daraus gefolgert werden, daB fiir die Erzeugnisse der yer
einigten Oberschlesischen Hiittenwerke, Aktiengesellschaft, 
und des anderen noch in Deutsch oberschlesien vorhandenen 
Hiittenwerkes selbst nach Abtrennung der polnisch 
gewordenen Absatzgebiete noch ausreichende Absatz- 
móglichkeiten bestehen.

Das auslandische Absatzgebiet fiir Walzwerks- 
erzeugnisse ist Finnland, Schweden, Norwegen und 
Danemark; fiir Róhren neben diesen Staaten noch die 
Balkanlander; fiir Drahterzeugnisse auBerdem Oester- 
reich, England und aufnahmefahige iiberseeische Gebiete.

Das G ru n d k a p ita l der Vereinigten Oberschle
sischen Hiittenwerke, A.-G., betragt 30 Mili. M. Yor- 
s ta n dsm itg lie d e r  sind: Generaldirektor ®r.*^Itg. @. 1). 
R . B rennecke (bisher Oberbedarf, Donnersmarckhiitte), 
Yorsitzender des Vorstandes, Direktor H. K oppenberg  
(Linke-Hofmann), Direktor G. N au m ann  (Linke Hof- 
mann), Bergwerksdirektor E. B auer (Donnersmarck- 
hiitte), Direktor Dr. A. H e m p e lm ann  (Oberbedarf), 
Direktor O. K ron ige r  (Linke-Hofmann) und Direktor
H. G isner (Linke-Hofmann). Dem ersten Aufsich ts-  
ra t gehóren an: ais Vorsitzender Generaldirektor Fr. 
P ie ler (bisher Aufsichtsratsvorsitzender der Donners- 
marckhiitte), Generaldirektor Fr. F lic k  (Berlin, Linke- 
Hofmann), Generaldirektor Dr. Fr. E ichbe rg  (Berlin, 
Linke-Hofmann) und Generaldirektor Dr. R. Wachs- 
m ann  (Kattowitz, Oberbedarf, Donnersmarckhiitte).

Der gesamte B e tr ieb  der yon den drei Griindern 
eingebraehten Werke sowie die gesamte Geschafts- 
f iih ru ng , soweit sie diese Werke betrifft, gilt m it dem
I. Oktober 1925 ais fiir Rechnung der Gesellschaft gefiihrt, 
m it der MaBgabe, daB die Schuldner und Glaubiger nach 
dem Stande vom 31. Marz 1926 bei den Griindern ver- 
bleiben und von ihnen selbst abgewickelt werden. Die 
Gesellschaft iibernimmt von derjenigen Schuld, die Linke- 
Hofmann-Lauchhammer ais Rechtsnachfolger in der Ober
schlesischen Eisenindustrie, A.-G., und Oberbedarf gegen - 
iiber der PreuBischen Staatsbank (Seehandlung) in Hohe 
von 46 Mili. M  hat, einen Teilbetrag von 36 Mili. M  
gemaB den hieriiber mit den Yertretern des Reiches und 
PreuBens getroffenen Vereinbarungen mit der MaBgabe, 
daB diese Schuld den Griindern unter Beriicksichtigung 
der Verzinsungs- und Riickzahlungsbedingungen ange- 
rechnet wird. Der W e rt der S ache in lagen  ist wie 
folgt festgesetzt:

Durch die Griindung der Vereinigten Oberschlesischen 
Hiittenwerke, Aktiengesellschaft, ist ein einheitliches, in 
sich abgeschlossenes Gebilde geschaffen worden, das vom 
Roheisen bis zu den verschiedensten Fertigerzeugnissen

Monatlich
t

. 60 000 

. 35 000 

. 40 000 

. 35 000 
24 000

4 000 
7 000

2 500

Obereisen (L B L ) 

R.-M
Oberbedarf

R.-M
DonnersmarckhUtte

B..-M

A n la g e n .........................
B es tande .........................
H y p o th e k e n .................

K a s s e ..............................

24 210 428,13 
8 892 325,61

10 896,71

10 715 932,31 
4 446 162,81 

8 469,58 
120 542,40

9 510 649,55 
4 446 162,80 

625,- 
60 389.55

Wert der Sacheinlagen . 
Schuldverpflichtungen .

33 113 650,45 
16 615 650,45

15 291 107,10 
7 042 107,10

14 017 826,90 
5 768 826,90

Anteil an Rucklage . .

16 498 000,- 
1 500 000, -

8 249 000, -  
750 000, -

8 249 000,- 

750 000, -

Restbetrag, der den Anteil 
am neuen Aktienkapital 

d a r s t e l l t ..................... 14 998 000,- 7 499 000, - 7 499 000, -

° B/ec/towAa

\Beu//7e/7^
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aus Eisen organisch gegliedert und verbunden ist. Die 
Verwaltung der friiheren drei Unternehmungen ist in 
einer Hauptverwaltung in Gleiwitz zusammengelegt und 
straff organisiert. Die Werke sind unter Beriicksichtigung 
der schwierigen politischen und wirtschaftlichen Ver- 
haltnisse der letzten Jahre technisch auf der Hohe. 
Rohstoffbezug und Absatzverhaltnisse sind gesichert; 
die Lebensfahigkeit der neuen Gesellschaft scheint 

demnach auBer Zweifel zu sein.

Von der deutschen Rohstahlgemeinschaft. — Der
aus Yertretern der Rohstahlgemeinschaft und der Eisen- 
verbraucher bestehende AusschuB hat fur die Ausfuhr- 
geschafte  der deutschen Eisenverbraueher im Monat 
Sep tem ber folgende W e ltm ark tp re ise  ermittelt:

Bohblócke . . . .  83,— Walzdraht . . . 112,—
Vorbldcke . . . .  88,— Grobbleche . . 115,—
K n i ip p e l ................ 96,—■ Mittelbleche . . 120,—■
P la t in e n ................  102,50 Feinbleche 1 mm
Formeisen . . . .  97,— u. starker . . 135,—
Stabeisen................ 100,— Feinbleche unter
Bandeisen . . . .  120,— 1 mm . . . .  155,—

Erhóhung der Brikettpreise. — Die fiir das Gabiet 
des R he in isch-W estfa lischen  K o h le n sy nd ik a ts  

gultigen B r ike ttp re ise  stellen sich mit Wirkung vom 
1. September 1926 wie folgt: R ,-M je t

1. Klasse....................................................  19,75
2. Klasse....................................................  18,75
3. Klasse....................................................  17,75

Eiform I. Gruppe (EBeiform )........................  19,75
Eiform II .  und I I I .  Gruppe (Magereiform) . 19,50

Yereins - Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhuttenleute.

Aus den Fachausschiissen.
Neu erschienen sind ais „Berichte der Fachausschiisse 

des Vereins deutscher Eisenhuttenleute*11) : 

KokereiausschuB.
Nr. 23. H. N iggem ann , Bottrop: Der gegen- 

w artige  S tand  des Kokereiwesens in  den Ver- 
e in ig te n  S taa te n  von A m erika . Kokserzeugung in 
Hochofen mit Nebengewinnung und in Bienenkorbófen. 
Art und Beschaffenheit der Kokskohle. Baustoffe der 
Koksófen. Abmessungen der Kammern. Weiterbehand- 
lung des gedriickten Kokses. StiickgróBe und Beschaffen
heit des Hochofenkokses. Anforderungen des Hochófners 
an den Koks. GróBenleistung aller Maschinen und Appa- 
rate sowie Gesamtanlage. Gewinnung der Nebenerzeug
nisse. Beheizung der Oefen. Ueberlegenheit der neuzeit
lichen amerikanischen GieBereien gegeniiber den deutschen. 

[3 S.]
MaschinenausschuB.

Nr. 30. H. Leiber, Duisburg-Ruhrort: Selbst-
kosten fragen  des Ingen ieurs . Selbstkosten ais 
Zeugnis der Betriebsfiihrung. Wirtschaftlichkeit von 
Um- und Neubauten auf Grund der Selbstkostenauf- 
stellung. Ermittlung der Selbstkosten jedes einzelnen 
Betriebes notwendig. Verteilung der Selbstkosten auf 
Einsatz, Zuschlage, Beststoffe, Gutschrift, Brennstoffe 
und Verarbeitung. Gliederung der Verarbeitungskosten 
Verrechnung der Werkstattunkosten in Hiittenbetrieben 

[8 S.]
Nr. 31. F r ie d r ich  Meyenberg, Braunschweig 

M óg lic hke ite n  der A u f tr a g s k a lk u la t io n  in  
H iittenw erken . Einigkeit iiber das Wesen der Ab 
schreibungen. Kontenfiihrung fiir Ersatzteile: Tilgungs 
oder Betriebskonto. Unterschiede zwischen den Grund 
planen des Ausschusses fiir wirtschaftliche Fertigung und 
des Yereins deutscher Eisenhuttenleute durch Werks- 
eigenarten begriindet. Abreehnungswesen in einer 
Maschinenfabrik. YerwaltungsmaBige und technische 
Abrechnung. Yorausbestimmung der Stiicklóhne. Die 
Kalkulationsgleichung und Umlegung der Gemein- und 
Konzernselbstkosten auf die Betriebe. [7 S.]

x) Zu beziehen vom Verlag Stahleisen m. b. H., 
Dusseldorf, SchlieBfach 664.
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27. 8. 1926.
Bender, Hermann, Betriebsleiter, Haspe. 1. 8. 1926.
Castendyck, Wilhelm, Direktor, Mannheim. 14. 8. 1926.
Dobbelstein, Otto, Bergassesor a. D., Essen. 25. 8. 1926.
Groebler, Alfred, ®r.»Qttg. ($. I)., Bergrat, Generaldirektor, 

Wetzlar. 24. 8. 1926.
Lóns, Hermann, Generaldirektor a. D., Dusseldorf. 

5. 8. 1926.

Pels, Siegfried, Hamburg. 27. 7. 1926.
Sturm, Otto,Oberingenieur, Duisburg-Hochfeld. 22.8. 1926.


