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Die Bestimmung der Gase in Eisen und Stahl.
Von Dr. phil. P a u l  K l in g e r  in Essen.

[Mitteilung aus dem ChemikerausschuB des Vereins deutscher Eisenhuttenleute1).] 

(Uebersichł iiber bisherige Arbeiten. Die Ueipextraktionsverfahren im Va,kuum und die Bewertung 
der Ergebnisse. Kritische Betrachtungen der chemischen Umsetzungsverf ahren. Loslichkeit von 

Kohlenoxyd und Kohlendioxyd im Eisen. Folgerungen.)

I m erstarrten Eisen oder Stahl konnen Gase in zwei
yerschiedenen Formen auftreten: entweder in 

Hohlraumen (Blasen) eingeschlossen oder gelóst. Die 
in den Blasenraumen eingeschlossenen Gase wurden 
bei friiheren Untersuchungen mehrfach durch An- 
bohren unter LuftabschluB gewonnen und analysiert.

Versuche von Fr. C. G. M u lle r 2), S t e a d 3), 
M iinker4), K a h r s 5) sowie von v. M a lt i t z 6) haben 
erwiesen, daB beim Anbohren von Stahl und Eisen 
unter Wasser die frei werdenden Gase vorwiegend 
aus Wasserstoff und Stickstoff bestanden; nur in 
vereinzelten Fallen wurden geringe Mengen Kohlen- 
oxyd gefunden. W . H e r w ig 7), der Gliih- und W alz- 
blasen untersuchte, fand neben geringen Mengen 
Kohlenoxyd und W asserstoff ais Hauptbestandteil 
Stickstoff. Demgegeniiber stellte W . K u s i8) in den 
Blasen hauptsachlich Kohlenoxyd fest. Die letzten 
Untersuchungen nach dem Bohrverfahren wurden 
von F. R a p a t z 9) ausgefuhrt; er fand in bearbeitetem 
Stahle nur W asserstoff und Stickstoff, in den Blasen 
von GuBproben dagegen auch in nennenswerten 
Mengen Kohlenoxyd. K ahrs5) machte bei seinen 
umfangreichen Yersuchen die Beobachtung, daB 
Menge und Zusammensetzung der erhaltenen Gase 
von der A rt des Bohrers, von der Bohrdauer, der 
Temperatur des Bohrwassers und der Menge feiner 
Spane abhangig war. M it der Versuchsdauer wurde 
das Gas immer wasserstoffreicher.

Nach der Ansicht Miillers lóst der geschmolzene 
Stahl Wasserstoff, Stickstoff und Kohlenoxyd auf;

x) Auszug aus der Doktor-Dissertation Munster 1925: 
Die Gase im Stahl unter besonderer Beriicksichtigung 
ihrer analytischen Bestimmung nach den verschiedensten 
Untersuehungsverfahren. — Ber. Chem.-Aussch. V. d. 
Eisenh. Nr. 46 (1926); zu beziehen vom Yerlag Stahl- 
eisen m. b. H ., Dusseldorf.

2) Ber. D. Chem. Ges. 12 (1879) S. 93; 14 (1881) S. 7. 
St. u. E. 2 (1882) S. 531; 3 (1883) S. 443.

'3) J. Iron Steel Inst. 14 (1883) S. 114.
4) St. u. E. 24 (1904) S. 23.

6) Chem.-Phys. Yers.-Anst. d. Firma Fried. Krupp, 
A.-G., Essen 1906, nicht yeroffentlichte Versuche.

®) Bimonthly Buli. Am. Inst. Min. Engs. (1907) 
S. 691.

7) St. u. E. 33 (1913) S. 1724.

s) Oest. Z. Berg- u. Huttenwes. 54 (1906) S. 593
u. 610.

#) St. u. E. 40 (1920) S. 1240.
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die Loslichkeit des Kohlenoxyds ist jedoch viel 
geringer ais die der anderen Gase, weshalb bei der 
Erstarrung nur noch W asserstoff und Stickstoff yor
handen sind, die die Blasenbildung verursachen. 
Dieser Absorptionstheorie stellte im Jahre 1882 
M. A. P o u r c e l  seine Reaktionstheorie entgegen, nach 
der die Gase hauptsachlich durch R eaktion des im 
Eisen enthaltenen Kohlenstoffs m it den oxydischen 
Beimengungen entstehen und die Blasen vom Kohlen- 
oxyd herruhren. Diese beiden Theorien fuhrten zu 
langeren Auseinandersetzungen10), bis spater L e  
Y e r r ie r 11) beide vereinigte; er lieB sowohl absor- 
biertes ais auch durch Reaktion entstandenes Gas zu. 
Ais Blasenbildner betrachtete er den W asserstoff, 
glaubte jedoch, daB die Ursache im Kohlenoxyd 
liege, das, durch seine Entstehung infolge R eak
tion, das Gleichgewicht storę und W asserstoff wie 
auch Stickstoff aus der nunmehr ubersattigten Losung 
frei mache.

Um die im Stahl gelosten Gase zu bestimmen, 
wurden zwei Wege beschritten. Man erhitzte ent
weder die zu untersuchende Probe im  luftleeren 
Raume und fing die entweichenden Gase auf, oder 
man brachte den Stahl durch geeignete chemische 
M ittel zur Losung, wodurch die Gase in Freiheit 
gesetzt wurden. Bei beiden Verfahren kamen neben 
den gelosten Gasen naturgemaB auch die mechanisch 
festgehaltenen zur M itbestimmung.

Das Extraktionsverfahren, d. h. das Erhitzen der 
Probespane im luftleeren Raume und Auffangen der 
entwickelten Gase, wurde von den meisten Forschern, 
die sich m it der Gasfrage bisher befaBten, angewandt. 
Wahrend Th. G r a h a m 12), C a i l l e t e t 13), T r o o s t  und 
H a u t e f e u i l le 14), John P a r r y 15), M. Z y r o m s k i16),

10) M. A. Pource l, Fr. C. G. M u lle r ,P a rry , Brust- 
le in , A. L e d eb u r : St. u. E. 2 (1882) S. 492 u. 531-
3 (1883) S. 48, 79, 122, 250, 443 u. 599.

“ ) Genie civil 20/21 (1891/92) S. 126.

12) Proc. Royal Soc. 15 (1866/67) S. 503; 16 (1867/68) 
S. 422. J. Chem. Soc. 20 (1867) S. 257.

13) Comptes rendus 61 (1865) S. 850.
14) Comptes rendus 76 (1873) S. 482 u. 562. Annal. 

de Chim. et de Phys. 7 (1876) S. 155.

15) J. Iron Steel Inst. (1872) I I ,  S. 238; (1873) I  
S. 430; (1874) I, S. 92; (1881) I, S. 183.

1#) Comptes rendus 100 (1884) S. 101. St. u. E 4 
(1884) S. 534.

15S



1246 Stahl und Eisen. Die Bestimmung der Gase in Eisen und Stahl. 46. Jahrg. Nr. 37.

G. B e l lo c 17), 0. B o u d o u a r d 18), Th. B a k e r 19),
G. C h a r p y  und G. B o n n e r o t 20), E . B e c k e r 21), 
und zunachst auch P. G o e r e n s 22) bei Temperaturen 
bis zu 1100°, also m it festen Probespiinen, arbeiteten, 
brachten andere Forscher wie G. W . A u s t in 23), G. 
A lle m a n n  und J. D a r l in g t o n 24) sowie M. R y d e r 25) 
die zu untersuchende Probe im Yakuum  zum Schmel
zen. Aehnlich verfuhr P. G o e r e n s m it Mitarbeitern26) 
bei seinen spateren Untersuchungen, indem er den 
W iis t s c h e n  Kunstgriff27) zur Anwendung brachte, 
bei dem durch Mischung der Spane m it Zinn und 
Antimon der Schmelzpunkt so w eit erniedrigt wurde, 
daB die Yersuche sich noch in GefaBen aus geschmol- 
zenem Bergkristall durchfiihren lieBen. Letztere 
Arbeitsweise wurde in der Folgę auch von P. O b e r 
h o f f e r  und Mitarbeitern28) sowie von E . M a u r e r 29) 
angewandt. Einen weiteren Fortschritt stellte das 
Goerenssche Verfahren22) durch die Yerwendung 
einer geeigneten Versuchsanordnung dar, die es 
ermoglichte, die Gase in kurzer Zeit zu extrahieren, 
zu messen und zu analysieren. Durch Benutzung 
einer leistungsfahigen Luftpumpe wurde spater von 
O b e r h o f fe r  und B e u t e l l 28) die Apparatur weiter 
vereinfacht und die Versuchsdauer noch abgekiirzt.

Die chemische Arbeitsweise wandte ais erster 
E . G o u t a l 30) an, der den Stahl in einer Stickstoff- 
atmosphare m it einer schwach sauren Kupferkalium- 
chloridlosung loste. A. V i t a 31) benutzte spater eine 
ammoniakalische, weinsaurehaltige Kupferlosung. 
Beide Umsetzungen erfolgten bei Temperaturen von 
40 bzw. 60°. Wahrend E. Maurer29) bei seinen Gas- 
untersuchungen nach dem Losungsverfahren von 
Goutal arbeitete, fuhrten P. O b e r h o f f e r  und E. 
P i w o w a r s k y 32), die auch nach dem chemischen 
Umsetzungsverfahren Gasuntersuchungen anstellten, 
die Umsetzung im luftleeren Raum und in der Kalte 
in einer fiir diese Zwecke besonders entworfenen 
Apparatur aus.

1J) Buli. feoc. d’Enc. 110(1908) S. 492. Metallurgie 5 
(1908) S. 386. St. u. E. 28 (1908) S. 1116 u. 1795.

1S) Rev. Met. 5 (1908) S. 69. Metallurgie 5 (1908) 

S. 277.
i») J. Iron Steel Inst. (1909) S. 219; (1911) S. 249. 

St. u. E. 29 (1909) S. 1082; 32 (1912) S. 670.
20) Comptes rendus 152 (1911) S. 1247.
21) Chem.-Phys. Yers.-Anst. d. Firma Fried. Krupp, 

A.-G., Essen 1913, nicht verdffentlichte Versuche.
22) Metallurgie 7 (1910) S. 384. St. u. E. 30 (1910) 

S. 1514.
23) J . Iron Steel Inst. 85 (1912) S. 236. Ferrum 10 

(1912/13) S. 124.
24) J. Franki. Inst. 185 (1918) S. 161, 333 u. 461.
26) Trans. Am. Electrochem. Soc. 33 (1918) S. 197.
2‘ ) P. Goerens und J. P a q u e t : Ferrum 12 (1914/15)

S. 57, 73. St. u. E. 35 (1915) S. 1135. P. Goerens und L. 
C o lla r t : Ferrum 13 (1915/16) S. 145. St. u. E. 36 (1916)

S 1135
27) Metallurgie 7 (1910) S. 321. St. u. E. 30 (1910) 

S. 1686.
25) P. Oberhoffer und A. B e u te l l : St. u. E. 39 (1919)

S. 1584. O. von K e i l : ®r.*3ttg.-Diss. Breslau 1919.
E. P iw ow arsky : ®t.*5ng-Diss. Breslau 1919.

29) Festschr. K.-W.-Ges. z. Fórdg. d. Wissenschaft 
z. i. lOjahr. Jubil. Berlin 1921, S. 146. St. u. E. 42 (1922) 

S. 447.
3») Rev. Met. (1910) S. 6. Metallurgie 7 (1910) S. 340.
31) St. u. E. 42 (1922) S. 445.
32) St. u. E. 42 (1922) S. 801.

Eine eingehende Durchsicht dieser Arbeiten lehrt, 
daB ubereinstimmend Gasgemische aus Kohlenoxyd, 
Wasserstoff, Stickstoff und Kohlendioxyd gefunden 
wurden. Die von den einzelnen Forschern ermittelten 
Einzelwerte, besonders beim Kohlenoxyd und Kohlen- 
dioxyd, weichen jedoch betrachtlich voneinander ab, 
ebenso die Meinungen betreffs des Ursprunges dieser 
Gase. Aus den Gasmengen ist weder eine unmittel- 
bare Abhangigkeit von demHerstellungsverfahren fest- 
zustellen, noch sind irgendwelche Schlusse auf die B e - 
einflussung der mechanischen Eigenschaften zu ziehen.

Aus den Ergebnissen der Untersuchungen der 
yerschiedenen Forscher33) und besonders auf Grund der 
Arbeiten von E. Maurer29) sowie P. Oberhoffer und 
E. Piw ow arsky32), die die gleiche Probe nach yer
schiedenen Yerfahren untersuchten, konnte bereits 
geschlossen werden, daB die erm ittelten Gaswerte 
vom  Bestimmungsverfahren abhangig sind. Zufolge 
seiner Untersuchungen kam Maurer29) zu dem SchluB, 
daB in Eisen und Stahl kein Kohlendioxyd und nur 
Spuren Kohlenoxyd yorhanden sind. Oberhoffer34), 
der durch S c h r e ib e r  und B o p p l  Sattigungsver- 
suche an fliissigem Elektrolyteisen und technischem 
Eisen m it Kohlenoxyd bzw. Kohlendioxyd ausfiihren 
lieB, kam zu ahnlichen Schliissen. Die Reaktions- 
m oglichkeit zwischen Eisenoxydul und Kohlenstoff 
im evakuierten Gliihrohr wurde iibrigens auch schon 
von Goerens22) und spater von Becker21) bewiesen.

Die bereits 1906 in der Versuchsanstalt der Firma 
Fried. Krupp von Kahrs5) ausgefiihrten Versuche, die 
in den Blasenraumen eingeschlossenen Gase durch 
Anbohren zu bestimmen, wurden noch einmal nach- 
geprtift; sie fiihrten jedoch auch diesmal zu keinen 
befriedigenden Ergebnissen. Die aus dem Schrifttum 
bereits bekannte Erscheinung, daB die Bohrversuche 
bei Yerwendung von Wasser ais AbschluBmittel durch 
dieses beeinfluBt werden, wurde wieder bestatigt. In 
den untersuchten Proben wurden nur W asserstoff und 
Stickstoff gefunden; die Menge des ersteren zeigte sich 
von der Bohrdauer abhangig. Die Gasmengen, die 
aus stark blasigem und blasenfreiem Stahl erbohrt 
wurden, konnten in keinerlei Beziehung zueinander 
gebracht werden. W ie nach den Angaben von Rapatz9) 
erhielt auch der Verfasser aus unberuhigten GuB- 
proben Gasgemische, die aus W asserstoff, Stickstoff 
und bis zu 12 % CO bestanden. Bem erkt sei hierbei, 
daB in diesen Proben, wenn sie bis zur Gasentnahme 
einige Zeit lagerten, kein Kohlenoxyd mehr fest- 
gestellt werden konnte.

Bei der Durchfiihrung einer gróBeren Unter- 
suchung uber den Schmelzungsverlauf von FluBstahl- 
und hochlegierten Stahlschmelzungen, die vom Ver- 
fasser in den Schmelzbetrieben der Firm a Fried. 
Krupp ausgefiihrt wurde, wurden auch umfang- 
reiche Gasuntersuchungen angestellt, um iiber die im 
Stahl gelósten Gase sowie iiber ihr Verhalten beim 
Siemens-Martin-Verfahren AufschluB zu erhalten. 
Untersucht wurden Schopfproben, die den ver-

33) Zahlenmafiige Angaben iiber die Ergebnisse der 
bisherigen Arbeiten sind einer Zusammenstellung in der 
Hauptarbeit zu entnehmen.

34) St. u. E. 44 (1924) S. 113.



16. September 1926. Die Bestimmung der Gase in  Eisen und Stahl. Stahl und Eisen. 1247

schiedenen Zeitabschnitten der Schmelzung ent- 
stammten, ferner alle zur Verwendung gelangten 
Roheisensorten, Ferrolegierungen und Metalle wie 
auch der gegossene bzw. gewalzte Fertigstahl. Die 
Gasuntersuchungen erfolgten nach dem HeiBextrak- 
tionsverfahren m it der Oberhofferschen Apparatur28) 
unter strenger Beachtung gleicher Yersuchsbedin- 
gungen. Die Ergebnisse dieser Gasuntersuchungen, 
von denen Einzelwerte in der H auptarbeit m itgeteilt 
wurden, zeigten kein einheitliches Bild und lieBen 
keinerlei SchluBfolgerungen, etwa auf die Gute des 
Stahles, zu. Die Gasgehalte waren ziemlich be- 
trachtlichen Schwankungen unterworfen, wenn auch 
bei normalem Schmelzungsverlauf eine fortschreitende 
Entgasung nicht zu verkennen war. Die Sonder- 
schmelzungen (hochlegiert m it Chrom bzw. Nickel) 
zeigten im Vergleich zu den FluBstahlschmelzungen in 
den Gesamtgasmengen keine wesentlichen Unter- 
schiede. Die aus dem Fertigstahl der legierten Schmel
zungen erhaltenen Gasmengen waren sogar etwas hoher 
ais die im FluBstahl ermittelten. Dies steht im Wider- 
spruch zu Angaben im Schrifttum 24), nach denen 
gewisse Legierungsmetalle, unter anderen auch Chrom, 
die Losung groBerer Gasmengen verhindern sollen.

Da die Ergebnisse der Gasbestimmungen bei 
diesen Betriebsuntersuchungen eine eindeutige B e
wertung des beabsichtigten Zweckes nicht zulieBen, 
ergab sich die Notwendigkeit der Nachpriifung, 
Durcharbeitung und Vervollkom m nung der analy- 
tischen Bestimmungsverfahren. Die weiteren y e r 
suche in der Gasfrage bezogen sich deshalb auf rein 
analytische Erwagungen. Das Bohrverfahren wurde 
hierbei aus den bereits erwahnten Grunden auBer 
Betracht gelassen.

Zur Bearbeitung kamen:

1. die physikalischen oder Extraktionsverfahren,
2. die chemischen Lósungs- oder Umsetzungs- 

verf ahren.

Fiir das Extraktionsverfahren waren die Ver- 
suchsanordnung und die Arbeitsweise durch die 
Arbeiten von Goerens22) 26) und Oberhoffer28) im 
allgemeinen gegeben.

Fiir das Lósungsverfahren war bei Beginn der 
Versuche nur das Umsetzungsverfahren von Goutal30) 
bekannt, dem im Jahre 1921 das von V ita 31) folgte.
Im Laufe der Untersuchungen veroffentlichten 
Oberhoffer und Piw owarsky32) ihre Yersuche iiber 
die Bestimmung der Gase durch Kaltum setzung im 
Vakuum und eine fiir diese Zwecke geeignete Appa
ratur. Die Untersuchungen wurden deshalb auch 
noch auf dieses Verfahren ausgedehnt. Fiir die 
chemischen Lósungsverfahren waren nur solche 
Lósungsmittel brauchbar, die den Stahl in moglichst 
kurzer Zeit vollkommen umsetzten, ohne dabei gas- 
fórmige Reaktionsprodukte zu bilden. Diese For- 
tlerung schloB von selbst alle die Lósungsm ittel aus, 
die freie Wasserstoffsauren enthielten oder durch 
Stórung des Dissoziationsgleichgewichtes infolge der 

msetzung Wasserstoffkationen abspalteten. Aus 
diesem Grunde wurden vorerst m it den in Frage 
kommenden Lósungsmitteln planmaBige Priifungen 
unter Yerfolg der Reaktionen, die wahrend der Um-

setzung auftraten, angestellt. In B etracht gezogen 
wurden Quecksilberchlorid, Quecksilberkalium - 
chlorid, Kupferchlorid, Kupferam m onium chlorid, 
Kupferkaliumchlorid, Kupfersulfat, Jod und Brom , 
Yon den Kupfersalzen erwies sich eine 20prozentige 
Kupferchloridlósung ais am giinstigsten. Bei der 
wasserigen Quecksilberchloridlósung war die Um- 
setzung in kurzer Zeit vollstandig; es zeigte sich 
jedoch schon bei geringer Temperaturerhóhung eine 
deutliche W asserstoffentwicklung, die m it steigender 
Temperatur zunahm, und die offenbar auf den 
elektrolytischen Zerfall des Quecksilberchlorids in 
wasseriger Losung zuriickzufuhren war. Brom  und 
Jod verhielten sich gleich gut.

Zu den Umsetzungsversuchen wurden ais Lósungs
mittel Jod, Brom, Quecksilberchlorid und K upfer
chlorid gewahlt. Die Umsetzungen in wasseriger 
Losung wurden im luftentleerten Raume in einem 
eigens fiir diesen Zweck angefertigten Lósungskolben 
unter Kiihlung durchgefiihrt.

Folgende zehn Verfahren kamen zur Anwendung:
1. HeiBextraktion im Vakuum  ohne Zuschlag.
2. HeiBextraktion im Vakuum  m it Zuschlag.
3. Chemische Umsetzung m it Kupferam m onium 

chlorid nach Goutal.
4. Chemische Umsetzung m it Quecksilber- 

chlorid nach Goutal.

5. Chemische Umsetzung m it Kupferam m onium 
chlorid nach Vita.

6. Chemische Kaltum setzung im Vakuum  m it 
Jod.

7. Chemische Kaltum setzung im Vakuum  m it 
Brom.

8. Chemische Kaltum setzung im Vakuum  m it 
Quecksilberchlorid.

9. Chemische Kaltum setzung im Vakuum  m it 
Kupferchlorid.

10. Chemische Kaltum setzung im Vakuum  m it 
Quecksilberchlorid nach Oberhoffer.

A uf eine Beschreibung der Arbeitsweisen bei den 
yerschiedenen Verfahren soli nicht weiter eingegangen 
werden; Naheres ist in der Dissertation enthalten.
Es sei hier nur erwahnt, daB beim E xtraktions- 
verfahren der Oberhoffersche Gasbestimmungs- 
apparat Verwendung fand; nur trat an Stelle der 
Beutellschen Quecksilbertropfpumpe eine L u ft- 
pumpe GeiBlerscher A rt, die m it einem Gassammel- 
gefaB oberhalb der Torricellischen Róhre in Verbin- 
dung stand (vgl. Abb. 1). F iir die chemische K a lt
umsetzung im Yakuum  m it Jod, Brom , Quecksilber- 
und Kupferchlorid wurde ein Um setzungsapparat 
benutzt, wie er in Abb. 2 dargestellt ist. A bb. 3 zeigt 
die Yerbindung m it der L u ftp u m p e; zwischen A pparat 
und Pumpe ist wahrend der Evakuierung ein U-Rohr 
m it Aetznatron zur Absorption von Joddampfen 
eingeschaltet. Den A nalysator zeigt Abb. 4. E r ist 
nach A rt des Orsat-Apparates zusammengestellt 
und enthalt eine 30 cm3 fassende Gasbiirette, vier 
Absorptionspipetten (Kalilauge fur Kohlensaure, 
Phosphor fur Sauerstoff und zwei Pipetten m it 
Kupferchloriir fiir die Kohlenoxydbestim m ung), eine 
10 cm3 fassende Biirette zur Mischung der brenn-
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Zahlentafel 1. G a s u n t e r s u c h u n g e n  in  S iem ens-M artin-  S tah l.

Nr.
G a s b e s t im m u n g s y e r f  a h r e n

Basischer Stahl m it 0,10 %  Ć

Gesamt-Gas

cm
je 

100  i

HeiBextraktion im Vakuum ohne Zuschlag . . .
,, ,, m it ,, . . . .

Ghem. Umsetzung m it Cu(N H 3)8C12 nach Goutal

» H§C1s ”
„ Cu(NH3)6Cl2 „  Vita

Chem. Kaltumsetzung im Yakuum m it Jod  . .
,, Brom . .

„  HgCl2 . .

”  !! - CUC12 • ' 
Chem. Kaltumsetzung im  Vakuum mit HgCl2 nach 

O b e rho ffe r ...................................... .............................

63,5
58

118
8.5 

16,0 
27,0

8,0

7.5

Gewichtsprozente

%■ CO h 2

0,0720 0,0656 0,0006

0,0677 0,0575 0,0005

_ 0,0075 —
_ 0,0006 -

0,1382 — 0,0007

0,0120 0,0025 —

0,0195 0,0069 0,0001

0,0292 0,0100 0,0004

0,0100 0,0019 —

0,0070 0,0019 0,0003

N , CO o

0,0058
0,0038

0,1375
0,0056
0,0125
0,0188
0,0081

0,0028

0,0059
0,0118
0,0108

0,0039

0,0020

baren Bestandteile m it Sauerstoff bzw. Knallgas waren GuBproben, die beim VergieBen des Stahles 
und eine Explosionspipette. Jede Pipette h a t Queck- aus der Pfanne bzw. aus dem Tiegel m e in e k le n e
silber ais AbschluBfliissigkeit. Aller tote Raum , wie Form gegossen wurden Ais Analysenproben dienten
Kanillarrohre usw., ist gleichfalls m it Quecksilber feine Frasspane, die dem ganzen Querschmtt des
aus^efiillt. Da die Absorption kleiner Mengen GuBblockchens fettfrei entnommen waren.

Abbildung 1. Yersuchseinrichtung fiir HeiBextraktionsverfahren.

Abbildung 2. Um-
setzungskolben 
fur chemische 

^Kaltumsetzung.

Kohlenoxyds durch Kupferchloriir nicht immer voll- 
standig erfolgt36), wurden im vorliegenden Falle, 
besonders bei den chemischen Umsetzungsverfahren, 
bei denen nur geringe Kohlenoxydmengen auftraten, 
diese teilweise durch Yerbrennung iiber Kupferoxyd 
bestimmt, wozu der von U b b e lo h d e  und C z a k o 36) 
fiir genaue Gasanalyse empfohlene Gasbestimmungs- 
apparat yerwendet wurde.

Zur Untersuchung nach den angefiihrten zehn 
Yerfahren gelangten Kohlenstoffstahle aus basischem 
und saurem Siemens-Martin-Stahl, aus Bessemer- 
und Thomas- sowie aus Tiegelstahl. Die Proben

l6) G. W o lle rs : St. u. E. 42 (1922) S. 1050.
3«) J . Gasbeleuchtung 54( 1911) S. 810; 57 (1914) S. 169.

Die Untersuchungsergebnisse der Gasbestim" 
mungen in basischem Siemens-Martin-Stahl sind in 
Zahlentafel 1 zusammengestellt. Betreffs der anderen 
Proben, bei denen die Untersuchungen grundsatzlich 
dasselbe Bild zeigten, sei auf die H auptarbeit ver- 
wiesen. Die Untersuchungen lieBen einwandfrei die 
Abhangigkeit der Ergebnisse von der A rt des an- 
gewandten Verfahrens erkennen. Beim Yergleich 
der Verfahren miteinander ergab sich zunachst, daB 
die E xtraktion  mehr Gas lieferte ais die chemische 
Umsetzung. W eiterhin trat auffallig in Erschei- 
nung, daB bei der Vakuum heiBextraktion Kohlen- 
oxyd, bei dem Goutalverfahren Kohlendioxyd und 
bei der Untersuchung nach Y ita  Stickstoff die Haupt-
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Zahlentafel 1. G a s u n te rs u c h u n g e n  in  S ie m e ns- M art in - S tah l. (Fortsetzung.)

» Basischer Stahl mit 0,47 % c Basischer Stahl m it 1,20 %  C

Gesamt-Gas Gewichtsprozente Gesamt-Gas Gewichtsprozente

cm3
je 

100 g
% CO h 2 No C 02

cm8
je 

100 g
°//o CO h 2 N 2 C 0 2

92,0 0,1057 0,0975 0,0008 0,0054 0,0020 66 0,0755 0,0694 0,0005 0,0056
50 0,0571 0,0463 0,0006 0,0043 0,0059 117 0,1277 0,1238 0,0014 0,0025 _
— — 0,0062 — — 0,0078 — _ 0,0006 — 0,0510
— — 0,0012 — — 0,0138 _ _ 0,0022 _ 0,0354

37,0 0,0395 — 0,0014 0,0243 0,0138 44,0 0,0421 _ 0,0009 0,0412 —
6,5 0,0075 0,0012 0,0001 0,0047 0,0015 9,8 0,0130 0,0047 0,0001 0,0018 0,0064

36,0 0,0363 0,0075 0,0008 0,0221 0,0059 26,0 0,0222 0,0025 0,0010 0,0128 0,0059
36,0 0,0190 0,0050 0,0020 0,0100 0,0020 35,5 _ 0,0056 n. b. n. b. 0,0088
44,0 0,0061 — 0,0029 0,0013 0,0019 6,5 0,0067 - 0,0001 0,0056 0,0010

18,0 0,0081 0,0019 0,0010 0,0042 0,0010 20,8 0,0261 0,0058 0,0004 0,0032 0,0167

bestandteile des erm ittelten Gasgemisches waren, 
wohingegen bei den Kaltum setzungen im Vakuum , 
die die weitaus geringsten Ausbeuten ergaben, im 
allgemeinen keines der einzelnen Gasbestandteile 
eine yorherrschende Stellung einnahm. Die gro Ben

Stahlprobe im luftleeren Raum e die Gesamtgasmenge, 
die von der Erhitzungstem peratur, der Gliihdauer und 
der Form  des Probem aterials wesentlich beeinfluBt 
wurde, nicht erhalten werden konne, im  Gegensatz 
zur Yakuum gliihung im Schmelzflusse, bei der 
naturgemaB alle Gase ausgetrieben werden miissen. 
Die ausgefiihrten Untersuchungen zeigten jedoch 
zum Teil das Gegenteil. Bei allen E xtraktions- 
bestimmungen war zu beriicksichtigen, daB die 
gewonnenen Gase zum Teil Reaktionsgase waren. 
Goerens22) und ebenso Becker23) bewiesen bereits die 
Moglichkeit der Reaktion zwischen Eisenoxydul und 
Kohlenstoff; auch machte ersterer schon darauf 
aufmerksam, daB der bei der Schmelzung des Eisens 
m it der Zinn-Antimon-Legierung sich quantitativ

Abbildung 3.
Yersuchsanordnung fur chemische Kaltumsetzung.

Abweichungen in den nach den yerschiedenen yer

fahren bei ein und demselben Stahl gefundenen Er- 
gebnissen licBen irgendwelche SchluBfolgerungen auf 
den tatsachlichen Gasgehalt der Stahlprobe ohne 
weiteres nicht zu, so daB es notwendig erschien, die 
einzelnen Bestim m ungsverfahren einer eingehenden 
kritischen Bearbeitung zu unterziehen.

1. Die HeiBextraktionsverfahren im Vakuum.

Im Schrifttum wurde schon des ófteren darauf 
hingewiesen, daB beim einfachen Erhitzen einer

Abbildung 4.
Analysa tor.

abscheidende Kohlenstoff bei kohlenstoffreichen 
Eisensorten eine yollkommene Mischung des metal- 
lischen Eisens m it der geschmolzenen Metallegierung 
yerhindern konnte, eine Erscheinung, die der Y e r
fasser bestatigt fand, und die die Gasausbeute 
ebenfalls zu beeinflussen yerm ochte. Bei Stahlen 
m it normalem Kohlenstoffgehalt schwamm dagegen 
der gesamte Kohlenstoff auf der Oberflache des 
Schmelzgutes, wo er m it den ausgeschiedenen Oxyden 
unter Kohlenoxydbildung in Reaktion treten konnte; 
eine Einwirkung auf die loslichen Oxydulverbindungen



1250 Stahl und Eisen. Die Bestimmung der Gase in Eisen und Stahl. 46. Jahrg. Nr. 37.

Zahlentafel 2 R e d u k t io n  ye rsch iedener  S a u e r s to f fy e rb in d u n g e n  d u rc h  K o h le n s to f f  im  V akuum
be i 1100°.

Abgewogene Mengen Yakuuingluhung im lesten Zustande Yakuum głuhung im  Schmelzflusse

g  3
Entspre-

chend B ea ition sgas Entspr. an 0  ge R eaktionsgas E ntspr. an  C ge

Nr. G ra Pe30 Fe^Og MnO Si O2 Alg Og O*, Dauer cm3 bei 0 0 u . bunden Dauer cm3 bei 0 0 u. bunden

phit (FeO) 760 mm QS 02 760 mm QS 02

g g g g g g s g st CO | C 02 g °/o st CO C 02 e °/o

1 0 ,3 0 ,0 5 0 ,0 1 5 0 2 1 9 ,9 _ 0 ,0 1 4 2 9 4 ,6 1 2 1 ,2 5 — 0 ,0 1 5 1 100,0

2 0 ,3 1.00 _ 0 ,3 0 0 0 2 2 5 6 ,1 53,6 0 ,2 5 8 7 86,2 l 8 1 ,0 3 ,7 0 ,0 6 3 0 21,0

3 0 ,3 0 ,0 5 _ 0 ,0 1 5 0 2 1 5 , 7 0,1 0 ,0 1 1 4 7 6 ,0 1 22,8 0 ,1 4 0 ,0 1 6 5 110,0

4 0 ,3 1.00 _ _ 0 ,3 0 0 0 2 2 1 ,7 16,4 0 ,0 3 8 7 1 2 ,9 1 1 6 ,8 1 9 ,6 5 0 ,0 3 5 9 1 1 ,9

5 0 ,3 0 ,0 5 _ 5 0 ,0 1 5 0 2 1 6 ,4 — 0 ,0 1 1 7 7 8 ,0 1 2 5 ,2 5 — 0 ,0 1 8 0 120,0

6 0 ,3 0 ,0 5 — — - 5 0 ,0 1 5 0 2 7 ,8 0,1 0 ,0 0 5 7 3 8 ,0 1 2 2 ,5 5 — 0 ,0 1 6 0 1 0 6 ,0

7 0 ,3 0 ,0 5 _ 0 ,0 1 1 3 2 9 ,7 — 0 ,0 0 6 9 6 1 ,3 1 12,1 0 ,1 8 0 ,0 0 8 9 7 9 ,1

8 0 ,3 1,00 _ _ 0 ,2 2 6 0 2 1 4 ,4 1,9 0 ,0 1 3 1 5 ,8 1 5 2 ,8 0 ,0 8 0 ,0 3 7 7 1 6 ,7

9 0 ,3 _ 0 ,0 5 _ _ _ 0 ,0 1 1 3 0 10,6 — 0 ,0 0 7 5 66,6 1 1 9 ,4 5 — 0 ,0 1 3 9 1 2 3 ,0

10 0 ,3 _ 1,00 _ _ _ 0 ,2 2 6 0 2 1 3 , 1 0,8 0 ,0 1 0 5 4 ,7 1 3 5 ,7 0 ,3 0 0 ,0 2 3 0 10,2

11 0 ,3 _ 0 ,0 5 _ _ 5 0 ,0 1 1 3 2 4 ,0 — 0 ,0 0 2 9 2 5 ,8 1 1 0 ,4 5 — 0 ,0 0 7 5 66,6

12 0 ,3 — 0 ,0 5 — — 5 0 ,0 1 1 3 2 5 ,8 5 — 0 ,0 0 4 2 3 7 ,3 1 1 5 ,2 2 — 0 ,0 1 0 9 9 6 ,5

1 3 0 ,3 0,10 _ 0 ,0 5 3 0 2 7 ,2 — 0 ,0 0 5 1 9 ,6 5 1 2 ,8 5 — 0,0020 3 ,7

1 4 0 ,3 _ _ _ 1,00 _ _ 0 ,5 3 0 0 2 3 ,3 — 0 ,0 0 2 3 0 ,4 3 1 3 ,6 5 — 0 ,0 0 2 6 0 ,5 0

1 5 0 ,3 _ _ 0,10 _ _ 0 ,0 5 3 0 2 4 ,3 — 0 ,0 0 3 1 5 ,7 1 6 ,2 5 — 0 ,0 0 4 5 8 ,4 5

1 6 0 ,3 _ _ 0,10 _ 5 0 ,0 5 3 0 2 6 ,3 5 — 0 ,0 0 4 5 8 ,5 1 4 ,9 — 0 ,0 0 3 3 6,2

1 7 0 ,3 — — 0,10 - 5 0 ,0 5 3 0 2 5 ,3 — 0 ,0 0 3 8 7 , 1 1 5 ,2 — 0 ,0 0 3 7 6 ,9

18 0 ,3 0,10 _ 0 ,0 4 7 0 2 1 2 ,9 5 — 0 ,0 0 9 2 1 9 ,7 1 4 ,6 — 0 ,0 0 3 3 7 ,0

1 9 0 ,3 _ _ _ __ 1,00 _ 0 ,4 7 0 0 2 4 ,2 — 0 ,0 0 3 0 0 ,6 3 1 1 3 , 7 — 0 ,0 0 9 8 2 ,0 7

20 0 ,3 _ _ _ 0,10 _ 0 ,0 4 7 0 2 6,8 — 0 ,0 0 4 9 1 0 ,4 1 5 ,9 5 — 0 ,0 0 4 2 9 ,0

21 0 ,3 _ _ _ _ 0,10 5 0 ,0 4 7 0 2 4 ,8 5 — 0 ,0 0 3 5 7 ,4 1 7 , 2 — 0 ,0 0 5 1 1 0 ,9

22 — 0 ,3 — — - 0,10 5 0 ,0 4 7 0 2 2 ,7 0 — 0 ,0 0 1 9 4 ,1 1 6,1 — 0 ,0 0 4 3 9 ,4

2 3 0 ,3 2 0 ,6 2 — 0 ,0 0 0 4 _ 1 4 ,0 5 — 0 ,0 0 2 9 -

2 4 - 0 ,3 2 1 ,3 0 — 0 ,0 0 0 9 — 1 4 ,0 5 — 0 ,0 0 2 9 —

war jedoch nur an der Trennungsflache der Schmelze 
m it der Kohlenstoffdecke moglich. Die Wahrschein- 
lichkeit, daB sich bei dem Schmelzverfahren unter 
diesen Umstanden weniger leicht Reaktionsgase 
bilden kónnen ais bei den Reaktionen in fester Phase, 
war somit gegeben.

Es war zunachst fiir beide Extraktionsverfahren 
zu ermitteln, nach weicher Zeit Gasentwicklung und 
Reaktionswirkung ais beendet angesehen werden 
konnten. Zu diesem Zwecke wurden Siemens- 
Martin-Stahl m it 1,2 %  C und Elektrolyteisen mit 
0,02% C in gleichen Mengen sowohl ohne ais auch 
unter Zufugung der Zinn-Antimon-Legierung bei 
1100 0 im Vakuum  je 1 st gegluht, worauf die 
Gase abgepumpt und untersucht wurden. Diese 
Arbeitsweise wurde zehnmal wiederholt. Die Gas- 
abgabe war bei dem Yerfahren ohne Zuschlag nach 
rd. 2 st, bei dem Schmelzverfahren bereits nach 1  st 
praktisch beendet. Das noch nach dieser Zeit er- 
m ittelte Gas bestand hauptsachlich aus Kohlenoxyd 
und diirfte ausschlieBlich ais Reaktionsprodukt 
zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff anzusprechen 
sein. D a der Sauerstoff im Stahl in Form lóslicher 
Oxydulverbindungen, wie Eisenoxydul, M anganoxy- 
dul, oder von Schlackeneinschlussen, hauptsachlich 
Eisenoxyd, Kieselsaure und Tonerde, vorhanden ist, 
waren bei den Vakuum extraktionen besonders vier 
Systeme in B etracht zu ziehen, bestehend aus den 
Kom ponentem

1. Eisen, Kohlenstoff, Sauerstoff,
2. Eisen, Kohlenstoff, Mangan, Sauerstoff,
3. Eisen, Kohlenstoff, Silizium, Sauerstoff,
4. Eisen, Kohlenstoff, Aluminium, Sauerstoff.

oder aus den beiden Phasen Eisen, Kohlenstoff 
bzw. Eisenkarbid, Eisenoxydul. Manganoxydul. 
Eisenoxyd, Kieselsaure, Tonerde und Gas, vorwiegend 
aus Kohlenoxyd und Kohlensaure bestehend.

Zur Klarung der Frage, ob und wie weit eine 
Reduktion der Sauerstoffverbindungen durch den 
Kohlenstoff oder das Eisenkarbid unter Bildung 
kohlenstoffhaltiger Gase bei den vorgeschriebenen 
Versuchsbedingungen moglich w ar, wurden die ent- 
sprechenden reinen Sauerstoffverbindungen mit 
elementarem Kohlenstoff in Form  von Graphit oder 
mit Eisenkarbid37), teilweise unter Beifiigung von 
reinem Eisen, im Vakuum  bei 1100° gegluht. Aus 
Zahlentafel 2 ist zu ersehen, daB der an Eisen und 
Mangan gebundene Sauerstoff durch Kohlenstoff 
leicht und anscheinend vollstandig reduzierbar war, 
wahrend der Sauerstoff des Silizium dioxydes und 
der Tonerde unter gleichen Bedingungen nur zu einem 
geringen Teile reduziert wurde. Im Schmelzflusse war 
die W irkung viel intensiver, in einzelnen Fallen 
wurde bereits nach einstiindigem Gliihen iiber 100% 
des in O xydform  eingefiihrten Sauerstoffs an Kohlen
stoff gebunden wiedergefunden. Die Erklarung 
hierfur ergaben die blinden Versuche 23 und 24, 
die zeigten, daB Graphit und Eisenkarbid bereits 
m it dem Magnesiagluhschiffchen unter Kohlen- 
oxydbildung reagierten. Beim Eisenoxydul wirkte der 
G raphit, beim M anganoxydul das Karbid starker

~7) Die zu diesen wie zu den spateren Versuchen ver- 
wandten Mengen Graphit und Eisenkarbid wurden aus 
Roheisen bzw. Stahl durch Lósen in Sauren unter den 

bekannten VorsichtsmaBnahmen hergestellt. Nach sorg- 
faltigem Auswaschen und Trocknen unter LuftabschluS 
erfolgte yollstandige Entgasung durch Gliihen im Vakuum.
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reduzierend. Die Yersuche m achten es wahrscheinlich, 
daB die bei den Extraktionsverfahren ermittelten 
Kohlenoxydwerte zum allergróBten Teile, wenn nicht 
sogar ausschlieBlich, Reaktionsgase waren. Auch 
der eingetretene Verlust an Kohlenstoff und Sauer
stoff in den gegluhten Proben wurde ais Beweis 
hierfur angesehen. Unter den iiblichen Yersuchs- 
bedingungen wurden fiir Kohlenstoff Abnahmen bis 
zu 73% , fur Sauerstoff eine sclche bis zu 83% er- 
mittelt.

Da bei den vorliegenden Reduktionsversuchen 
ebenso wie bei den friiheren Gasuntersuchungen 
mittels E xtraktion  in gewissen Fallen neben dem 
Hauptbestandteil Kohlenoxyd auch Kohlendioxyd 
gefunden wurde, so war anzunehmen, daB auch 
das Kohlendioxyd nicht im Eisen gelost, sondern 
gleichfalls nur Reaktionsgas sei.

Zur Erklarung der Vorgange im Reaktionsrohr 
ware einiges iiber die Untersuchungen yerschiedener 
Forscher iiber Gleichgewichte zu sagen. In den 
vorliegenden Fallen traten im Reaktionsrohr, wie 
schon erwahnt, eine Reihe yerschiedener Systeme 
in Erscheinung, von denen das Dreistoffsystem  mit 
den Komponenten Eisen, Kohlenstoff, Sauerstoff 
ais Grundsystem fiir das Hochofengleichgewicht 
schon ofters Gegenstand eingehender Untersuchungen 
war. So beschaftigten sich B a u r  und G la B n e r 38) 
mit den Gleichgewichtsverhaltnissen Eisen— Eisen- 
oxydul— Kohlendioxyd— Kohlenoxyd; R . S c h e n c k  
und Mitarbeiter39), ebenso H. J. v a n  R o y e n 40) 
untersuchten ein System , das noch eine Phase mehr, 
namlich Kohlenstoff, enthielt. W ahrend die von 
Baur und GlaBner erm ittelte Gleichgewichtskurve 
Eisen— Eisenoxydul— K ohlendioxyd— Kohlenoxvd 
durch einen Tiefstpunkt lief, erhielten die letzter- 
wahnten Forscher K urven ohne einen solchen. 
Diesen Widerspruch suchten E . T e r r e s  und A. P o n - 
g r a c z 41) zu klaren, indem sie die Versuche von Baur 
und GlaBner wiederholten. Im  Gegensatz zu diesen, 
die sich des statischen Yerfahrens bedienten, 
wobei sie nach Einstellung des Gleichgewichtes die 
Konzentrationsverhaltnisse von Kohlendioxyd zu 
Kohlenoxyd bestimmten, dehnten Terres und Pon- 
gracz ihre Untersuchungen auch auf die feste Phase 
aus. Sie fanden, daB die feste Phase von EinfiuB 
auf das Gleichgewicht war, insofern ais sich letzteres 
zugunsten des Kohlenoxyds verschob. Ihre Gleich- 
gewichtskurve zeigte ebenfalls keinen Tiefstwert. 
Bei der Behandlung von Eisen m it Kohlendioxyd 
bzw. Kohlenoxyd im geschlossenen Raume fanden 
sie in beiden Fallen eine Volumenverminderung der 
Gasphase. Eine Erklarung fiir diese Erscheinung 
konnten sie m it Sicherheit nicht finden, nahmen 
jedoch auf Grund von Sauerstoffbilanzen an, daB 
Eisen im erhitzten Zustande betrachtliche Mengen 
Kohlendioxyd und K ohlenoxyd zu absorbieren 
vermag. Durch die neueren Untersuchungen von

38) Z. phys. Chem. 43 (1903) S. 354.
39) Ber. D. Chem. Ges. 36 1903) S. 1231; 38 (1905)

S. 2132; 40 (1907) S. 1704.

40) Dr.-Diss. Bonn 1911.

41) Z. Elektrochem. 25 (1919) S. 386.

R. Schenck42) hat diese Erscheinung eine andere 
Erklarung gefunden. Im  Gegensatz zu seinen frii- 
heren Untersuchungen39) wie auch zu den eben er- 
wahnten Arbeiten, bei denen nur reine O xydations- 
und Reduktions-, aber keine Kohlungsvorgange 
angenommen wurden, hat Schenck neuerdings auf 
die Karbidbildung Rucksicht genommen und die 
Anwesenheit von Karbiden in den Bodenkorpern des 
untersuchten Systems durch experimentelle B e
stimmung der Reduktions- bzw. O xydations-Iso- 
thermen, d. h. der bivarianten Gleichgewichts- 
beziehungen zwischen Kohlenoxyd und Kohlendioxyd, 
Eisen und Eisenoxydul einerseits, Eisenkarbid und 
Eisenoxydul anderseits, bei konstanten Tem pera
turen nachgewiesen. F iir das Temperaturgebiet 
zwischen 600 und 700° hat Schenck die Isothermen 
bereits bestim m t; er fand, daB sie O xydations- 
gleichgewichte von Karbiden darstellen und nicht 
die Isothermen des Systems 2 CO C +  C 0 2 sein 
konnen.

Nach den vorstehend besprochenen Untersuchun
gen iiber das System Eisen-Kohlenstoff-Sauerstoff 
kamen folgende Reaktionen in Frage:

1. FeO + C Fe + CO,

2. FeO + CO Fe + C 02,

3. 3 FeO + 5 CO ^  Fe3C +  4 C02,

4. 3 Fe + 2 CO ^  Fe3C + C 02,

5. 2 FeO + Fe3C 5 Fe + C 02,

6. FeO + Fe3C ^  4 Fe + CO.

Dirse Reaktionen konnen und werden auch samt- 
lich bei den Gasbestimmungen nach dem E xtrak- 
tionsverfahren im Gluhrohr auftreten. Ob die Reak- 
tion in dem einen oder anderen Sinne verlauft, hangt 
von den auBeren Bedingungen ab; zu einer E in 
stellung des Gleichgewichtes wird es bei den Gas
untersuchungen selbst nach vollstandiger Entgasung, 
worauf sich konstanter D ruck einstellen kann, kaum 
kommen, da die Zeit hierzu zu kurz ist. Unter 600° 
kann das Eisen katalytisch wirken und eine Spaltung 
des Kohlenoxyds nach der Gleichung

7. 2 C O ^ C  + C02 

heryorrufen.
Die anderen Systeme m it den Komponenten 

Eisen, Kohlenstoff, Mangan, Sauerstoff bzw. Eisen, 
Kohlenstoff, Silizium, Sauerstoff oder Eisen, Kohlen
stoff, Aluminium, Sauerstoff sind Yierstoffsystem e, 
fiir die Gleichgewichtsbetrachtungen noch nicht 
vorliegen. Aus Zahlentafel 10 ist jedoch zu ersehen, 
daB auch bei diesen die Reaktionen in den meisten 
Fallen unter Bildung von K ohlenoxyd bzw. Kohlen- 
dioxyd verlaufen werden.

Zur Priifung, w ieweit unter den gegebenen Ver- 
suchsbedingungen ein Zerfall des im Reaktionsrohr 
gebildeten Kohlenoxyds moglich war, wurde reines 
Kohlenoxyd im luftleeren Raum e m it metallischem 
Eisen bzw. Mangan, Silizium  und Aluminium unter 
gleichen Bedingungen gegliiht und der Y erlauf der 
R eaktion durch Druckmessungen beobachtet. Gleich
zeitig sollten diese Versuche zu vergleichenden

42) St. u. E. 43 (1923) S. 65 u. 153.
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Zahlentafel 3. Reak tionsye rsuche  zw ischen K o h lenox y d  und  E isen  bzw. M angan , S iliz iu m  oder
A lu m in iu m  (feste Phase).

Versuch Nr. . . 

Einsatz . . . .

Becbachtungen

V akuum ........................
Kohlenoxyd eingefuhrt:

Yakuum

Blind
CO + MgO- Schiff chpn

Zeit

st

3

3/4

Tempe
ratur

o O

19.5
19.5

500

1100

1100

22

22

Druck 

mm QS

0,0029
80

95

n. abl.

n. abl. 

81

0,0032

Gas eingefuhrt: cm3 (0°u. 760 mm QS) 
Gas iibriggeblieben: cm3 ( ,, ,, ,, )

Vo 1 u menyerminderung °//o

Zusammensetzung des Reaktionsgases 
in Yolumprozenten

COs
0 2
CO

H 2
N,

%  C der festen Phase
vor Behandlung . 
nach Behandlung

47
46,9

CO +  Elektrolyt- 
eisen

Zeit Tempe Druck Zeit Tempe Druck
ratur ratur

st »C ttitti QS st ° 0 mm QS

21 0,0031 _ 21 0,0031
_ 21 178 — 21 174

400 200 % 710 206

l/o 490 207 y? 780 205

3/1 620 210 3/4 840 203

1 730 212 1 900 202

830 212 960 184

11/, 910 196 iy?. 1010 186

960 176 1050 184

2 1000 154 2 1090 180

1030 134 1100 171

2% 1050 115 2 y* 1100 165

1090 104 1100 161

3 1100 85 3 1100 160

1100 62 1100 160

3% 1100 54 3% — —

1100 54 23 121

4 980 50

920 48

4%. — —

800 46

5 720 44

640 44

5% 550 43
500 43

6 440 42

- 22 0,0037 - 23 0,0036

81,0 81,0

16,2 53,6

CO + Stahl

100

80,0

55,1
24,6
20,3

0,02
0,16

33,8

98,5

1,5

1,19
1,32

Betrachtungen iiber die W irkung der bei der Stahl- 
erzeugung zur Beruhigung des Stahles benutzten 
drei Elemente Mangan, Silizium und Aluminium 
Gelegenheit geben. Zahlentafel 3 zeigt die E in 
wirkung von Kohlenoxyd auf die feste Phase, wahrend 
Zahlentafel 4 die Ergebnisse derVersuche im Schmelz
fluB enthalt. Die Yersuche m it der festen Phase 
ergaben deutlich den Zerfall des Kohlenoxyds. 
Dieser trat beim Ferromangan am friihesten ein, 
dann folgte metallisches Aluminium; Ferrosilizium 
und Silikoaluminium verhielten sich ungefahr gleich, 
wahrend metallisches Eisen die hóchsten Tem
peraturen erforderte. Die Zersetzung wiirde bei 
geniigend langer Versuchsdauer quantitativ zu 
erreichen sein. Bemerkenswert war, daB die Reak- 
tionsgase kein Kohlendioxyd enthielten, eine Spaltung 
des Kohlenoxyds nach der Gleichung 2 C 0 t ^ C 0 o+ C  
also nicht erfolgt war. Die Ergebnisse der Kohlen
stoff untersuchungen in den Bodenkorpern deuteten 
darauf hin, daB die Zersetzung des Kohlenoxyds 
unter Karbidbildung, wie sie bereits von Schenck 
fiir Eisen und Mangan nachgewiesen wurde, vor sich

gegangen sein muBte. Die Reaktionsgase enthielten 
teilweise W asserstoff und Stickstoff. Die vor den 
Yersuchen durchgefiihrte Entgasung des Probe- 
stahles diirfte demnach nicht ausreichend gewesen 
sein. Im SchmelzfluB trat der Zerfall des Kohlen- 
oxyds erst bei hóheren Temperaturen ein, auch 
erfolgte er scheinbar viel langsamer. Aus den Er
gebnissen konnte jedoch geschlossen werden, daB 
die Gleichgewichtsbeziehung

4 Fe + CO Fe3C + FeO

auch fiir fliissiges Eisen bestehen diirfte. Von Yer
suchen m it Ferromangan, Silikoaluminium und Alu
minium wurde abgesehen, da diese Korper eine sehr 
schnelle Entglasung und somit Zerstorung des aus 
geschmolzenem Bergkristall bestehenden Gluhrohres 
bewirkten. Eine Kohlenstoffbestim m ung im Boden- 
kórper nach der Gliihung war nicht durchfiihrbar, 
da sich, wie schon friiher erwahnt wurde, bei dera 
Schmelzverfahren der groBte Teil des Kohlenstoffs auf 
der Oberflache der Schmelze abschied und infolgedessen 
einwandfreie Durchschnittsproben zur Analyse nicht
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Zahlentafel 3. B e ak tio n sve rs  uchę zw ischen K o h le no x y d  und  E isen  bzw. M an g an , S i l iz iu m  oder

A lu m in iu m  (fe s te  Bhase). (Fortsetzung.)

4 5 c
1

7 8

CO + FeMn (50 % )
1

CO + FeMn (80 % ) 00  + FeSi (75 % ) CO +  SiAl CO + metaliifches Al

Zeit

st

Tempe
ratur 

« C

Druck 

mm QS

Zeit

et

Tempe
ratur

°C

Druck 

mm QS

Zeit

st

Tempe
ratur

“ 0

Druck 

mm QS

Zeil

st

Tempe
ratur 

0 C

Druck 

mm QS

Zeit 

| st

Tempe
ratur

0 C

Druck 

mm QS

— 17 0,0019 — 19 0,0039 _ 20,0 0,0034 18,5 0.0032 _
20 0,0036

— 17 188 — 19 179 — 20 176 _ 18,5 173 20 177
V* 420 206 V* 480 202 ł/4 400 188 400 203 y*

v„
340 198

V-1 510 196 ¥t 660 34 % 660 199 % 560 218 510 208
% 560 178 % 720 35 % 740 203 % 650 221 3/t 710 209
1 630 151 i 840 38 1 800 203 1 690 222 1 780 194

780 113 870 38 860 199 _ _ 890 173
i ‘/2 860 112 950 40 i y2 930 191 1% 780 214 1 l/o 930 148

1030 112 1000 40 990 188 870 162 960 132
2 1060 108 2 1050 40 2 1040 182 2 900 84 2 1020 111

1100 106 1100 40 __ _ 1060 76
2/4 1100 108 2/4 1100 42 2% 1070 168 2% 1010 54 2V„ 1100 50

1100 108 1100 42 1100 105 1100 51 1100 38
3 — — 3 1100 42 3 1100 52 3 1100 49 3 1100 36

19 80 1100 42 1100 39 1100 48 1100 37
3 y2 354 — — 3% 1100 38 3% 1100 48 3V, 1100 37

— — 1100 38 1100 48 _
4 1100 42 4 1100 38 4 1100 48 4

22,5 31 4y2 23 28 4/4
—

4% 21,5 24
22 34

19 0,0048 22,5 0,0037 23 0,0035 22,5 0,0032 21,5 0,0034

82,9 81,9 81,0 82,4 81,5
37,7 13,5 12.2 15,1 10,4

54,5 83,5 84,9 81,7 87,2

50,3 44,8 59,0 55,4 54,7
6,1 52,6 36,0 43,1 41,4

43,6 2,6 4,3 1,2 3,9

5,6 6,20 0,26 1,23 0,03
5,8 7,24 0,42 1,68 0,70

erreichbar waren. Der Nachweis einer durch die Spal- 
tungdes KohlenoxydsbedingtenO xydationder Boden- 
korper durch Prufung auf Sauerstoff konnte infolge der 
noch unzulanglichen Sauerstoffbestimmungsverfahren 
nicht erbracht werden. Beim metallischen Eisen waren 
Anlauffarben zu erkennen; die Sauerstoffaufnahme 
konnte hier auch analytisch nachgewiesen werden.

AuBer dem Kohlenstoff und Sauerstoff diirften 
sich an den Reaktionen im Extraktionsrohr auch 
noch andere Elemente beteiligen. die das Endergebnis 
der Gasuntersuchungen nachteilig beeinflussen kon
nen. Wahrend die Schwefelabnahme der Proben bei 
den Extraktionen in fester Phase ohne Bedeutung 
war, wurden bei den Schm elzverfahren unter den 
iiblichen Bedingungen Schwefelverluste bis zu 80 % 
festgestellt. Unter der Annahme, daB der Schwefel 
auf den Sauerstoff des Stahles unter Schwefeldioxyd- 
bildung eingewirkt hatte, ware dieses gebildete 
Schwefeldioxyd bei den vorliegenden Versuchen in 
den Kohlendioxydergebnissen m it enthalten. DaB 
Kohlendioxyd gewóhnlich nur bei den Schmelzver- 
fahren gefunden wurde, konnte unter Umstanden 

X X X V II .le

damit im Zusammenhang stehen. W eiterhin ware 
auch an eine W echselwirkung des im Stahl gelosten 
Wasserstoffs m it dem Kohlenstoff, Sauerstoff und 
Stickstoff unter Bildung von Kohlenwasserstoffen. 
Wasser und Am m oniak zu denken. Letztere zwei R e
aktionen wurden einwandfrei nachgewiesen, wohin- 
gegen eine Beteiligung des Siliziums an einer Silizium- 
wasserstoffbildung nicht festgestellt werden konnte.

Obwohl schon die Gasuntersuchungen bei den 
Versuchen iiber den m etallurgischen Yerlauf des 
Siemens-Martin-Yerfahrens zeigten, daB der auf che- 
mischem W ege gefundene N itridstickstoff m it dem 
bei den Gasuntersuchungen erm ittelten praktisch 
ubereinstimmte, wurden zur weiteren einwandfreien 
Klarung dieser Frage noch einige Versuche ausgefiihrt. 
Stahle m it yerschiedenen Stickstoffgehalten sowie 
reines Eisennitrid wurden im Vakuum  bei 1 1 0 0 0 ge- 
gliiht. Der N itridstickstoff der Proben vor und nach 
der Gliihung wurde nach dem Verfahren von W iis t  
und D u h r 43) bestimmt. Die Versuche ergaben, daB

*3) Mitt. K.-W.-Inst. Eisenforsch., Bd. I I ,  S. 39 
St. u. E. 42 (1922) S. 1290.
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Zahlentafel 4. R eak tionsversuohe  zw ischen K o h le nox y d  u nd  E isen  bzw. S iliz iu m  (Schm elzfluB ).

Yersuch Nr.

Einsatz

Beobachtungen

Blind
00 + Sn-Sb-Legierung

Zeit

st

Tempe
ratur

00

Druck
mm

QS

CO + Elektrolyt- 
eisen + Sn-Sb-Legierung

CO + Stahl 
+  Sn-Sb-Legierung

CO +  EeSi (75°/o) 
+  Sn-Sb-Legierung

Zeit Te” Pe- 
ratur

st °C

Yakuum ....................
Kohlenoxyd eingefuhrt

Yakuum

%
y2
%
i

i  %

2

2%

3

3 y2

4

25 0,0028 _ 18,5

25 169 — 18,5

380 198 J/4 300

450 199 % 380

520 202 % 480

550 203 1 580

560 203 700

620 207 1%, 800

700 211 950

760 212 2 1100

770 213 1100

760 212 2% 1100

760 212 —

26 171
3 20

26 0,0030 _ 21

Druck
mm

QS

Zeit

st

Tempe
ratur

00

Druck
mm

QS

Zeit

st

0,0027 
168 
198 
200 
204 
208 
212 
216 
221 

n. abl.

170

0,0035

Gas eingefuhrt: cm3 
(0° u. 760 mm QS) 

Gas iibriggeblieben: 
cm8 (0°u. 760 mmQS)

79,9

81,5

85,0

82,4

19.5
19.5 
290 
400 
490 
590 
690 
780 
830 
930

1010

1080
1100

1100

1100

20

20.5

0,0022
170
192
198
203
207
208 
212

214
215 
210 
202 
198 
195 
190

140

0,0028

80,1

67,7

Tempe
ratur

“0

Druck
m m

QS

%
%
%
1

iy 2

2

2%

3

17.0
17.0 
350 
410 
490 
570 
650 
720 
860

1030
1100

1100

1100

19

20

0,0023
174
202

204
208
212
215
219
220 

210 

200 

152 
126

90

0.0029

83,3

43,8

Volumenverminde- 
rung . . . .  % 3,0 15,5

Zusammensetzung

des
Reaktionsgases 

in Yolumprozenten

CO, —

0 ? 0,5

CO 97,5

H ? —

n 2 2,0

98,4

1,1
0,5

96,7
3,3

47,4

85,1

8,1
6,8

die Zersetzung besonders im SchmelzfluB bei ge- 
nugend langer Gliihdauer restlos durchgefiihrt werden 
konnte.

Zur Bewertung der Gasbestimmung nach den 
Extraktionsverfahren laBt sich nunmehr sagen:

1. Die ermittelten Kohlenoxyd- und Kohlen- 
dioxydwerte konnen nicht ohne weiteres ais 
im Stahle vorhandene Gase angesehen werden. 
Die beschriebenen Untersuchungen machen es 
vielmehr wahrscheinlich, daB beide Gase aus- 
schlieBlich Reaktionsprodukte sind. Aus den

kohlenstoffhaltigen Reaktionsgasen sind somit 
Riickschliisse auf den Sauerstoffgehalt des 
untersuchten Stahles zulassig.

2. Beim W asserstoff und Stickstoff sind ebenfalls 
Beeinflussungen der Ergebnisse durch Reak- 
tionswirkung moglich. Das Schmelzverfahren 
liefert hohere Stickstoffwerte. Der Nitrid- 
stickstoff ist vollstandig erfaBbar, und das 
Schmelzverfahren bietet auch hierfiir bessere 
Gewahr.

(Fortsetzung folgt.)

Befórderung von flussigem Roheisen auf dem Wasserwege.
Stahlwerke in Yawata. Beschreibung der Anlage und Ein- 

Roheisen auf dem Wasserwege. Yorteile.)
(Oertliche Lage und Erzeugung der Kaiserlichen japanischen 

richtungen. Arbeitsweise zur Befórderung von

D
ie groBte Stahlwerksanlage in Japan sind die 

Kaiserlichen Stahlwerke in Y aw ata  m it einer 
Erzeugung, die rd. 60 % der japanischen Gesamt- 

erzeugung ausmacht. Sie wurde vor etwa 30 Jahren 
nach europaischem, besonders deutschem Vorbild ge- 
baut und im Jahre 1905 in Betrieb gesetzt; seit dieser 
Zeit sind eine Reihe von Yerbesserungen und Erwei- 
terungen yorgenommen worden. Gleichzeitig wurden 
m it groBter Sorgfalt die Arbeitsverfahren vervoll- 
kommnet, so daB man dort heute auch fast alle E r
zeugnisse europaischer oder amerikanischer Stahl
werke herstellen kann.

Alle wichtigen Stahlerzeugungsverfahren, nach 
denen in Europa oder Am erika gearbeitet wird, 
wurden auch bei den Kaiserlichen Stahlwerken er- 
probt und auf ihre Vor- und Nachteile hin untersucht. 
Besonders das Talbotverfahren war Gegenstand 
jahrelanger sorgfaltiger Untersuchungen, die zur An
lage eines Talbotofens fiihrten, der kiirzlich fertig- 
gestellt ist und in allernachster Zeit in Betrieb ge
nommen wird. Die Roheisenerzeugung in Yawata 
reicht jedoch nicht aus, um den Bedarf der Stahl
werke zu decken, so daB von auswarts Roheisen bezogen 
werden muB. Ein Teil wird von einem den Kaiserlichen
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Zahlentafel 1. A n za h l und  A rt der O e fe n  b P ; rlor, i- ł  o .  u i i , ,_________________ u e le n  Dei “ en K a ise r lic he n  S tah lw e rke n  in  Y aw ata

Werk Nr.

Siemens-Martin-
Oefen

Fassung 1 Anzahl
t  |

Konyerter

Fassung Anzahl 
t

Talb

Fassung
t

otófen

Anzahl

Elektroofen

Fassung Anzahl 

t  1

Tieg

Fassung
t

ilófen

Anzahl

Mis

Fassung
t

cher

Anzahl

Jahrliches
Blockaus-
bringen

t

1 25 12 10 2
150 1

2
50
60 j

6 200 2
------------------------1

850 000

3 60 6 200 1

Hierzu
kommen

noch

10
15

1

1
3 2 7 1

1

werk in Tobata geliefert und kalt eingesetzt. Sowohl 
in wirtschaftlicher ais in technischer Hinsicht er- 
schien es jedoch wunschenswert, das Roheisen flussig 
in den Siemens-Martin-Ofen einzusetzen. Um dies 
zu erreichen, war ein Yorschlag ausgearbeitet worden,

Abbildung 1. Lageplan fur die Befórderung fliissigen 
Roheisens zu Wasser yon den Hochofen in Tobata 

zu den Stahlwerken in Yawata.

jedoch, im September 1925 den in Aussicht ge- 
nommenen Plan zu verwirklichen, und seit dieser 
Zeit wird fliissiges Roheisen tagsiiber dreimal auf 
dem Wasserwege nach Y aw ata  befórdert, ohne daB 
irgendeine Stórung eingetreten ware. Dieser Fort- 
schritt ist das Verdienst des Betriebsdirektors K u 
bo t a ,  des Leiters der Siemens-Martin- und Bessemer- 
Werke der Kaiserlichen Stahlwerke in Yaw ata. 
Weiterhin ist beabsichtigt, die Befórderung auch 
wahrend der Nacht durchzufiihren, so daB voraus- 
sichtlich in allernachster Zeit alles in Tobata erblasene 
Roheisen dem H auptwerk flussig zugefiihrt werden 
kann.

Beispiele fur die Befórderung von flussigem Roh
eisen auf dem Landwege iiber Entfernungen von 
mehreren Kilom etern sind bekannt; doch findet man 
nirgends Angaben iiber einen Transport auf dem 
Wasserwege, so daB eine nahere Beschreibung der 
Anlage und Einrichtungen von W ert erscheint. Die 
Hochofenanlage in Y a w a ta  besteht aus sechs H och
ofen m it einer Jahreserzeugung von 500 000 t, die 
Tobata-Anlage aus zwei Oefen m it 150 000 t Erzeu
gung; auBerdem werden noch 130 000 t Roheisen aus 
China eingefiihrt, so daB im Stahlwerk insgesamt

Haupt- und Nebenwerk durch eine 
Eisenbahnlinie zu verbinden; der Plan 
kam jedoch nicht zur Ausfiihrung, da 
zu viele órtliche Schwierigkeiten ent- 
gegenstanden.

Es blieb noch ein zweiter W eg, der 
verhaltnismaBig schneller zum Ziele 
fiihren konnte, namlich die Befórderung 
auf dem Wasserwege. Die órtliche Lage 
der beiden Werke geht aus Abb. 1 
hervor. An der ziemlich engen Ein- 
miindung der D okai-Bai in das Meer lie
gen die Stadte Tobata und W akam atsu, 
die beiden wichtigsten Ausfuhrhafen 
des Chikuhó-Kohlenbezirkes, des reich-

Abbildung 2. Roheisenpfanne m it Wagen.

780 000 t Roheisen verarbeitet werden. Der Schrott- 
zusatz betragt etw a 25 %. Die A nzahl und A rt der 
vorhandenen Schmelzofen sind aus Zahlentafel 1  zu er- 
sehen; gegenwartig sind alle dort aufgefiihrten Oefen, 
m it Ausnahme des Talbotofens und einiger Tiegelófen, 
im Betriebe. Das jahrliche Ausbringen an Blócken 
betragt im D urchschnitt 850 000 t, aus denen rd.

sten der bekannten japanischen Koh- 
lengebiete. 650 000 t Kohle werden 
monatlich durch diese beiden Hafen ausgefiihrt; ent- 
sprechend lebhaft ist auch der Schiffsverkehr, be
sonders an der engsten Stelle der D okai-B ai, die nicht 
breiter ais etwa 535 m ist. U nter diesen Umstanden 
muBte die Befórderung von flussigem Roheisen zum 
mindesten ais unsicher und gefahrlich erscheinen.
1 ach sehr sorgfaltigen Beobachtungen gelang es
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Das zur Zeit benutzte Schiff ist sehr unvollkom- 
men; es war urspriinglich ein holzernes Flachschiff 
und ist fiir den jetzigen Zweck nur aushilfsweise 
herangezogen worden. W ie aus Abb. 4 zu ersehen, 
ist der mittlere Teil des Fahrzeuges m it Eisenblechen 
ausgekleidet, die m it einer Schicht feuerfester Steine 
belegt sind. Die GieBpfanne ruht in einem Gehange, 
das m it einer besondsren Vorrichtung versehen ist, 
um die StoB- und Schlingerbewegungen wahrend der 
Fahrt moglichst gering zu machen. Das Schiff, das eine 
W asserverdrangung von nur 93 t  hat und von einem 
óO-PS-Oelmotor angetrieben wird, ist ein Notbehelf 
und soli demnachst durch ein besonders gebautes 
Eisenschiff m it doppeltem Fassungsvermógen und 
Dieselmotorantrieb ersetzt werden. Die Entfer- 
nungen, die zuriickzulegen sind, und die dazu be- 
nótigte Zeit sind folgende:

Abbildung 3. Entladen der gefiillten Boh- 
eisenpfannen vom Schiff in Yawata.

650 000 t  weiterverarbeitete Stahlerzeug- 
nisse hergestellt werden.

Zur Beforderung des fliissigen Roheisens 
auf dem Wasserwege dienen zwei Roheisen- 
pfannen mit dazugehorigen vierachsigen 
Pfannenwagen (je 1 Pfanne m it Wagen 
fUr Haupt- und Nebenwerk). Die Roh- 
eisenpfanne (vgl. Abb. 2) ist aus Eisen- 
blech hergestellt und ebenso wie auch der 
Deckel m it feuerfesten Steinen ausgekleidet.
Die in Tobata m it 20 t  gefiillte Roheisen- 
pfanne wird zum Werkshafen gefahren, 
wo sie von einem 50-t-Rran sofort auf 
ein dort wartendes Schiff gegeben wird, 
das m it einer Geschwindigkeit von 3 bis 4 Knoten 
zum Hauptwerk fahrt. Dort angekommen, bringt ein 
50-t-Kran (Abb. 3) die Pfanne auf einen Pfannen- 
wagen, m it dem sie sogleich zum Stahlwerk gefah
ren wird, wahrend das Schiff m it einer zweiten 
leeren Pfanne die Riickfahrt antritt. Nach der 
A nkunft im Stahlwerk wird die Pfanne mittels 
eines 100-t-Krans durch eine GieBrinne von der Riick- 
seite her in den Siemens-Martin-Ofen entleert.

Abbildung 4. Schiff zur Befó.derung von fluisigem Roheisen.

Der Hochofen in Tobata wird alle 3 st abge- 
stochen, und der Leichter muB, um alles fliissige 
Eisen zu befordern, m it kurzeń Unterbrechungen 
dauernd unterwegs sein. Das Roheisen kann P /2  st 
nach dem Abstich zum Siemens-Martin-Ofen ge- 
langen. Seine Temperatur erniedrigt sich wahrend 
dieser Zeit um nur ungefahr 70°. Die Schalenbildung 
in der Pfanne ist hierbei nur gering, und die Aus- 
kleidung wird dadurch in keiner W eise beschadigt.

Umschau.

Ueber die Verringerung und das Verhalten des Gas- 
schwefels von Koksofen- und Hochofen-Mischgas beim 
Vorwarmen in den Kammern der Siemens-Martin-Oefen.

E. W i l l  und W . H tilsb ruch1) untersuchten das 
Yerhalten des Gasschwefels beim Vorwarmen in der 
Kammer eines Siemens-Martin-Ofens, und zwar von einem 
Mischgas (Hochofen- und Koksofengas), dessen Schwefel-

i) Mitt. Yersuchsanst. Dortmunder Union 1 (1922/25

Nr. 5, S. 242/7.

gehalt zwischen 1,5 und 4,5 g/m3 schwankte, beifolgender 

durchschnittlicher Gasanalyse:

H2 CH4 OnHm CO 002 O, N2

% % % % % % %
26,5 11,8 1,0 18,8 3,6 0,8 37,5

Der Schwefel war im Mischgas zu etwa 97 %  ais Schwefel- 
wasserstoff vorhanden; der geringe Rest bestand aus 

Schwefelkohlenstoff.
Gleichzeitige Bestimmungen des Schwefelwasser- 

stoffgehalts des Gases vor und nach Purchgang durch die 
Kammer am Kanał zwischen Forterventil und G askam m er 

und am Ofenkopf (Gaszug) mittels essigsaurer Kadmium-
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azetatlósung ergaben, daB der Schwefelwasserstoff- 
gehalt auf dem Wege durch die Kammer eine Verringerung 
um 20 bis 30 %  erfahren hatte (s. Zahlentafel 1). Da nach 
Untersuchungen von W. H iils b r u c h 1) an dem gleichen 
Ofen bei der yorliegenden Temperatur von 1000 bis 1050 0 
die Volumenzunahme infolge der chemischen Umsetzungen 
bei der Vorwarnning nur etwa 1 %  betragt, ist es nicht 
moglich, die Schwefelabnahme durch die Volumen- 
zuuahme des Gases zu erklaren. DaB ferner die Schwefel
abnahme nicht durch Oxydation oder durch Bildung von 
Schwefelkohlenstoff erklart werden kann, geht aus den 
in Zahlentafel 2 wiedergegebenen Versuchen hervor, bei 

denen der Gesamtschwefelgehalt mit Kaliumhypobromit- 
lesung bestimmt wurde. Dieser wird danach in gleichem 
Sinne wie der Schwefelwasserstoffgehalt yermindert.

Die Ergebnisse einer weiteren Versuchsreihe, bei der 
Schwefelwasserstoff und Gesamtschwefelgehalt gleich
zeitig nebeneinander bestimmt wurden, zeigt Zahlen
tafel 3; auch hierbei wird der Gesamtschwefelgehalt im 
gleichen MaBe yermindert wie der Schwefelwasserstoff- 
gehalt. Eine Bildung von Schwefeldioxyd oder Schwefel- 
kohlenstoff tritt also nicht ein.

Bekannt ist, daB Schwefelwasserstoff2) und Schwefel- 
kohlenstofl3) bei den yorkommenden Temperaturen 
(durchschnittlich 1000 bis 1050 °) thermisch dissoziieren. 
Der entstandene elementare Schwefel wiirde bei diesen 
Temperaturen in Dampfform yorliegen und vom Gas mit 
in den Ofen gerissen werden. Eine Bestimmung des ele- 
mentaren Schwefels (Zahlentafel 4) ergab, daB ein Teil 

des Schwefelwasserstoffs bzw. Schwefelkohlenstoffs zwar 
thermisch dissoziiert ist, die Menge aber gering ist; sie 
betragt nur 2,5 bis 4 %  des ursprunglichen Schwefel- 
gehaltes des Gases. Dieser Schwefel geht in der Haupt
sache mit in den Ofen und wird sich praktisch in seiner 
Wirkung auf das Bad genau so yerhalten wie Schwefel
wasserstoff und Schwefelkohlenstoff. Die auBerst geringe 
Bildung yon elementarem Schwefel kann aber eine 
Schwefelabnahme von rd. 25 bis 30 %  nicht erklaren. 
Fiir diese kommt also nur eine Schwefelaufnahme durch 
den Kammerstein selbst ais Erklarung in Frage. Die 
chemische Zusammensetzung der zur Verwendung ge- 
kommenen Kammersteine ist in Zahlentafel 5 wieder
gegeben. Es ist anzunehmen, daB die Entschwefelung 
auf Reaktionen mit den basischen Bestandteilen der 
Steine, Kalk, Magnesium- oder Eisen oxyd, zuriickzu- 
fiihren ist.

Versuche, die Schwefelaufnahme durch Analyse 
gebrauchter Steine nachzuweisen, scheiterten an der 
geringen in Frage kommenden Schwefelmenge und an 

technischen Versuchsschwierigkeiten. Bei einer labo- 
ratoriumsmaBigen Nach priifung der Betiebsergebnisse, 
bei der Koksofengas mit einer Geschwindigkeit von etwa
0,02 n / ek durch ein Porzellanrohr iiber 150 g zerstoBene 
Silikasteine bei 500 bis 600 0 geleitet wurde, ergab sich 
eine Entschwefelung bis zu 75 % . Die festgestellte Ent
schwefelung durch die Kammersteine ist fiir die Praxis 
zweifellos von Bedeutung und miiBte insbesondere auch 
bei Arbeiten iiber den EinfiuB des Gasschwefels auf das 
Siemens - Martin - Verfahren unbedingt beriicksichtigt 
werden.

Die yorstehend beschriebenen Untersuchungen 
wurden an einer schon iiber ein Jahr im Betrieb befind
lichen Kammer ausgefiihrt, bei der anzunehmen war, daB 
die Steine bis zur Sattigung mit Schwefel angereichert 
waren. Da trotzdem aber noch eine Entschwefelung des 
Frischgases stattfand, muBte der SchluB gezogen werden, 
daB wahrend der Abgasperiode Schwefel von den Kammer- 
steinen wieder abgegeben wird.

Auf die Móglichkeit, das bei dem Vorgang der Ent- 
schwefelune durch Kalk entstehende Kalziumsulfid durch

1) Mitt. Versuohsanst. Dortmunder Union 1 (1922/25) 
Nr. 4, S. 131/52.

2' K. A. H o fm ann : Lehrbuch der anorganischen 
Chemie. 4. Aufl. (Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn 
1922) S. 143.

s) Meyer und Ja k o b se n : Lehrbuch der anorga- 
nis-hen Themie. 1. Bd., I I .  T„ S. 1356.

Zahlentafel 1. S ch w e fe lw asse rs to ffg e h a lt im  
F r is chg as  v o t u n d  n ach  D u rc h g an g  d u rc h  d ie  

K am m e r.

N r.
H 2S-Gtehalt 

im K an ał 

g/m3

H 2S-Gehalt 

im  Kopf

g/m3

H 2S-Abnahme

%

1 2 , 1 3 1 ,7 0 20,2
2 3 ,9 4 2 ,8 1 2 8 ,7
3 2 ,8 2 1 , 9 7 3 0 ,2
4 1 , 5 1 1 ,0 9 2 8 ,2
5 1 ,4 4 1 ,0 9 2 4 ,3

Zahlentafel 2. G e s am tsc h w e fe lg e h a lt im  
F r is chg as  vor u n d  n ach  D u rc h g an g  d u rc h  d ie  

K am m er.

Schwefelgehalt I Schwefelgehalt 

Nr. j im  Kanał j im  Kopf 

g/m3 g/m3

6 2,92 2,37 18,8
7 2,40 1,48 38,4
8 3,10 1,99 32,3
9 3,38 1,98 41,3

10 1,85 1,21 34,6
11 1,67 1,69 ■
12 1,58 1,20 23,0

Zahlentafel 3. G esam tschw efe l-  u n d  S ch w e fe l
w a sse rs to ffg e h a lt vor u n d  n ach  D u rc h g a n g  

d u rch  d ie  K am m e r .

Schwefelwasserstoffgehalt
g/m3

Gesamtschwefelgehalt
g/m3

Nr.

imKanal am Kopf
Schwefel
abnahme

%
im Kanał am Kopf

Schwefel
abnahme

%

13 2,675 1,530 38,3 2,560 1,650 35,6

14 1,810 1,201 31,4 1,985 1,218 38,6

Zahlentafel 4. G e s am tsch w e fe lg e h a lt u n d  
G e h a lt  an g e b u n d e n e m  u n d  e le m e n ta re m  
Schw efe l im  F r is c h g a s  vor u n d  n ach  

D u rc h g an g  d u rch  d ie  K a m m e r .

Versuch
A rt der 

Schwefelbindung

Schwefel

gehalt 

im  Kanał 

g/m3

Schwefel

gehalt 

am Kopf 

g/m3

Schwefel - 
gehalt in% 

des im  
Kanał ent- 

haltenen 
Schwefels

15 h 2s + c s 2 2,30 1,55 67,6
15 elementarer

Schwefel — 0,057 2,48
15 H 2S + c s 2 + s 2,30 1,607 70,08
16 h 2s + CS2 1.58 1,20 76,0
16 elementarer

Schwefel 0,06 3,8
16 H 3S + CS2 + s 1,58 1,26 79,8

Zahlentafel 5. C hem ische  Z u s a m m e n se tz u n g  der 

in  der K a m m e r  y e rw end e te n  S il ik a s te in e .

A120 3 S i0 2 l 'e 20 3 MnO CaO MgO P s

% % % % % % % %

4 ,0 0 86,02 5 ,5 4 0,21 2,86 0 ,6 2 0 ,0 9 0,21
4 ,5 4 8 4 ,3 8 6 ,4 4 0,21 2 ,9 6 0 ,6 2 0 ,1 6 0 ,1 3
2 ,5 0 9 0 ,2 2 1 ,8 0 0,12 4 ,4 4 0 .7 2 0,00 0,10
2 ,9 1 8 3 ,2 2 9 ,5 8 0 ,5 6 2,22 0,88 0 ,0 5 0 , 1 5

technisches Abgas zu regenerieren, hat W i l l1) bereits 
hingewiesen; Ydfsuche nach dieser Richtung bestatigen 
diese Annahme yoll und ganz. Die Probenahme erfolgte

1) Mitt. Versuchsanst. Dortmunder Union 1 (1922/25) 
Nr. 3, S. 92/103.
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Zahlentafel 6. S c h w e fe ld io x y d g e h a lt  im  A bgas  
vor u n d  nach  D u rc h g an g  d u rch  d ie  K am m e r.

Yer
such Probenahme erfolgte

S ais SO in g/m8
Zunahme 

in %
am Kopf im  Kanał

17 ■ 0,720 3,35 365

18 0,853 3,11 264

19 k u r z  nach dem 0,755 5,00 562

20 Umstellen 0,695 2,39 244

21 0,805 3,61 348

22 0,695 6,18 790

23 5 min ^ nach dem 0,435 0,638 46,6

24 10 m in/ Umstellen l
0,624 0,623 0,0

sofort nach dem Umstellen gleichzeitig am Ofenkopf und 
am Kanał der Abgasofenseite wahrend einer Dauer von 
10 min. Die Bestimmung des Schwefeldioxyds erfolgte 
durch Hindurchleiten durch zwei m it zweiprozentiger 
Wasserstoffsuperoxydlosung gefiillte Waschflasehen. Die 
Yersuchsergebnisse gibt Zahlentafel 6 wieder. Zur Probe- 
nahme wurde ein elektrisch beheiztes Rohr verwendet.

Da wahrend der Abgasperiode Unterdruck in der 

Kammer herrscht, konnte auf dem Wege vom Kopf bis 
zum Kanał Luft angesaugt werden; diese wiirde aber eine 
Verringerung des Schwefelgehaltes bewirken. Wie aus 
Zahlentafel 6 hervorgeht, ist trotzdem die Schwefel- 
zunahme des Abgases in der Kammer sehr groB, sie 
betragt bis zu 790 %. Es ist somit sicher, daB bei der 
Abgasperiode ein groBer Teil, wahrscheinlich sogar die 
gesamte Menge des Schwefels, der bei der Frischgasperiode 
von der Kammer aufgenommen wird, durch Oxydation 
zu Schwefeloxyd wieder an das Abgas abgegeben wird, so 
daB 30 %  des Gasschwefels, ohne in den Oberofen zu 
gelangen, durch den Kamin entweichen. Wie aus den 
Versuchen 23 und 24 (Zahlentafel 6), bei denen die 
Probe erst einige Minuten nach dem Umstellen gezogen 
wurde, zu entnehmen ist, geht die Schwefelabgabe der 
Kammer an das Abgas sehr sehnell vonstatten und ist 
bereits nach 5 bis 10 min beendet.

Die Richtigkeit der Annahme, daB das Abgas den 
vom Stein wahrend der Frischgasperiode aufgenommenen 
Schwefel wieder ais Schwefeldioxyd entfernt, ergab sich 
durch Laboratoriumsversuche. Die Silikasteinchen, iiber 
die vorher bei 500 bis 600 0 etwa 150 1 Koksofengas ge- 
leitet waren, gaben beim Durchleiten von Luft groBe 

Mengen Schwefeldioxyd ab.
Eine Bestatigung der behandelten Frage der Schwef el- 

aufnahme durch feuerfeste Steine kann in einer inzwischen 
erschienenen Arbeit von Jackso n1) erblickt werden. 
Jackson untersuchte die Sehwefelaufnahme von Steinen 
aus zwei Ohio-Tonen in Brennofen-Atmosphare mit 
wechselndem Schwefeldioxy dgehalt. Seine Versuche 
erstreckten sich weiter auf den EinfluB der Zeit und der 
Temperatur. Er fand eine steigende Sehwefelaufnahme 
bei steigendem Schwefelgehalt der Ofenatmosphare. 
Das Schwefeldioxyd wird nach seinen Untersuchungen 
hauptsachlich von den Oxyden bzw. Karbonaten des 
Eisens, des Kalziums, des Magnesiums und der Alkalien 
aufgenommen. Die giinstigste Temperatur fiir die 
Sehwefelaufnahme liegt bei 500 °; oberhalb dieser Tempe
ratur erfolgt der Zerfall der gebildeten Sulfate. In  der 
ersten Zeit steigt die Sehwefelaufnahme des Steines sehr 
sehnell an. Nach etwa 10 st hat eine weitere Steigerung 
der Zeit nur noch unmerklichen EinfluB.

Zwischen beiden Arbeiten besteht der grundsatzliche 
Unterschied, daB sich die Arbeit von W ill und Hiilsbruch 
auf die Aufnahmefahigkeit von Silikasteinen in der Haupt- 
sache fiir Schwefelwasserstoff des Frischgases, die Arbeit 
von Jackson dagegen auf die Aufnahmefahigkeit von 
Schamottesteinen fiir Schwefeldioxyd aus dem Abgas 

bezieht. Aus den Ergebnissen beider Arbeiten, daB 
namlich sowohl Schwefelwasserstoff ais auch Schwefel- 
dioxyd von feuerfesten Steinen aufgenommen werden, 
laBt sich der SchluS ziehen, daB auch beim Yorwarmen 
von Generatorgas, bei dem der Schwefel ais Schwefel-

J) J. Am. Ceram. Soc. 9 (1926) S. 154/73.

wasserstoff und ais Schwefeldioxyd vorliegt, eine ahnliche 
Entschwefelung wie bei Koksofengas eintreten kann. 
Diese Ueberlegung bedarf aber noch einer yersuchsmaBigen 

Nachpriifung. ^  • Hiilsbruch.

K oksverbrennlichkeit.

Zu der umstrittenen Frage der Koksverbrennlichkeit, 
dereń Bedeutung Sw eetserin  einer Abhandlung1) sowie

Bansen ais Berichterstatter in Abrede stellen, 
habe ich im AnschluB an meine friiheren Ausfiihrungen2) 
noch einige Erklarungen zu geben. Nach AeuBerungen 
praktischer Hochofenleute3), die zu den Untersuchungs- 
ergebnissen des Bureau of Mine.s Stellung nehmen, ist 
leicht verbrennlicher Koks einem weniger leicht ver- 
brennlichen fiir den Hochofenbetrieb unter allen Um
standen vorzuziehen. Wie ich schon in friiheren Aus- 
fiihrungen4) zu den amerikanischen Ergebnissen dargelegt 
habe, lassen sich aus dem von Sweetser wiedergegebenen 
Schaubild von K in n e y  auch folgende Schlusse ziehen: 
Bei normaler Windmenge liegt der Punkt mit dem 
hochsten Kohlensaurewert und der damit zusammen- 
fallende Punkt des praktischen Verschwindens von 
Sauerstoff bei ungefahr 562°; die Kohlensaure ver- 
schwindet bei 725°. Bei kleinster Windmenge liegen diese 
Punkte bei 500 bzw. 1000°, woraus hervorgeht, daB der 
untere Teil der Verbrennungszone mit zunehmender Luft- 
menge groBer, der obere dagegen kleiner wird. Der Ge- 
samtraum ist kleiner geworden, andert sich also mit der 
Luftgeschwindigkeit und bleibt nicht, wie Sweetser sagt, 
konstant. Wenn Joseph  betont, daB ein leicht ver- 
brennlicher Koks in einem engeren Raum verbrennt ais 
schwer yerbrennlicher, so trifft dies natiirlich nur bei 
gleichbleibender Luftmenge zu, so daB hier Kinneys 
Versuche nicht herangezogen werden konnen, bei denen 
gleichzeitig die Luftmenge verandert wird, was zu falschen 
Schliissen fiihren muB. Wer entgegen der Ansicht vieler 
praktischer Hochofner die Bedeutung der Koksverbrenn- 
lichkeit iiberhaupt in Abrede stellt, tut auch den prak
tischen Vorgangen zuliebe einer Theorie Gewalt an, was 
mir zum Vorwurf gemacht wurde. Zum SchluB sei noch 
darauf hingewiesen, daB es ein MiBverst.andnis ist, aus 
dem Satz der Warmekompression zu schlieBen, daB eine 
VergróBerung der Brenngeschwindigkeit auch eine Ver- 
gróBerung des Yerbrgnnungsraumes zur Folgę hat, da 
gerade das Umgekehrte der Fali ist. A. Korevaar.

Die Eichung optischer Betriebspyrometer.

Die fiir die optischen Betriebspyrometer ófter not- 
wendige Nachpriifung der Eichung muBte bis vor kurzem 
an einem schwarzen Kórper, etwa einem Rohrenofen mit 
Platinbandwicklung, vorgenommen werden, der auf Tem
peraturen von 800 bis 1400° erhitzt wurde. Seine Tem
peratur muBte m it einem Thermoelement gemessen 
werden, das an die radiometrische Temperaturskala6) an- 
geschlossen war. Diese Art der Eichung, z. B. des Hol- 
bo rn-K urlb aum schen  Gliihfadenpyrometers, ist um- 
standlich und zeitraubend und vor allem im Bereiche der 
fiir die Eisenindustrie wichtigen Temperaturen iiber 
1400 bis 2000° nicht brauchbar.

Nach neueren Erfahrungen eignen sich zu diesen 
Eichungen Wolframbandlampen, wie sie jetzt auch von 
der Osramgesellschaft yon Fali zu Fali hergestellt und
abgegeben werden. Abb. 1 zeigt eine amerikanische
Wolframbandlampe, das Wolframband ist etwa 3 mm 
breit; die deutschen Lampen sind ihr ahnlich, das Wolf
ramband allerdings etwas pehmaler. Die Lampen miissen 
geeicht sein, d. h. es muB die Temperatur des mit der 
Lampe gleich hellen schwarzen Korpers (Strahlungs- 
temperatur) fiir die wirksame Wellenlange X =  0,65 (J. 
des Rotglases in Abhangigkeit von der Betriebsstrom-

x) St. u. E. 46 (1926) S. 1018.
2) St. u. E. 45 (1925) S. 2092.
3) Trans. Am. Inst. Min. Met. Engs. 72 (1925), 

S. 166.
Fuel (1926' S. 92.

5) Ber. Stahlw.-Aussch. V. d. Eisenh. Nr. 88 (1925)

und Mitt. Warmestelle V. d. Eisenh. Nr. 77 (1925).
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*) Reich.smimsterialblatt 52 (1924) S. 335.
2) Lampe 1 nach Angaben der Physik.-Techn. 

Reichsanstalt; Z. Instrumentenkunde 46 (1926) S. 162, 
Lampe 2 und 3 nach gepriiften Angaben der Osram
gesellschaft; die amerikanischen Lampen 2 und 3 standen

em Kaiser-Wilhelm-Institut fiii Eisenforschung, Diissel- 
orf, durch freundliche Vermittlung der Osramgesellschaft 

zur Verfugung.

) -Nach Mitteilung der Osramgesellschaft.

’ ) Ygl. F. H e n n in g : Die Naturwissenschaften 13 
H925' S. 421.

2) Vgl. F. H e n n in g : Z. V d. I. 68 J924) S. 808.

3) Vgl. F. H e nn in g  und W. Heuse : Z. Phys. 32 
(1925) S. 799, eine Veróffentliehung, die iiber die Arbeiten 
der Physik.-Techn. Reichsanstalt iiber die Verwirklichung 
der optischen Temperaturskala ausfiihrlich beriehtet. 
Ygl. auch F. H e n n in g  : Z. Instrumentenkunde 44 (1924)
S. 349.

starkę bekannt sein. Die Eichung der Wolfram band- 
lampe ais Sekundarnormal fiir die radiometrische Tempe
raturskala, die iiber den Goldschmelzpunkt (1063°) 
hinaus die gesetzliche is t1), 
bleibt am besten den fiir 
pyrometrische Zwecke beson
ders ausgestatteten Stellen 
yorbehalten. Ein Bild von 
den notwendigen Stromstar- 

ken fiir die Wolframband- 
lampen gibt die Zahlentafel 1.

Abbildung 1.
W olframba ndlampe.

Abbildung 3. Das Wolframband im 

Pyrometergesichtsfeld.

Zahlentafel 1. A b h a n g ig k e it  der S trah lungs-  
tem pera tu r in  0 C von der S tro m s ta rk e  bei 

e in ig e n  W o lfr a m b a n d la m p e n 2).

Lampe 1

Amp.

Strah-
lungstem-
peratur

»C

Lampe 2

Amp.

Strah-
lungstem-
peratur

0 C

Lampe 3

Amp.

Strah-
lungstem-
peratur

»C

Sehr yorteilhaft ist insbesondere der ausgedehnte Tempe- 
raturbercich wegen der Móglichkeit, die „Rauchglas- 
skala“ durch Beobachtung zu priifen.

Es geniigt tibrigens, die Eichung der 
Wolframbandlampe bei einer bestimmten, 
mógliehst hohen Temperatur, etwa dem 
Schmelzpunkt des Platins (17700)1), vor- 
zunehmen und die geringeren Helligkeiten 
durch einen Satz yon Rauchglaiern, die 
einzeln oder gemeinsam zwischen Lampe 
und Pyrometer geschaltet werden, her- 
zustellen2). Ein umlaufender Stufensek- 
tor leistet dieselben Dienste. Allerdings 
ist auch die Ermittlung dieses einen opti
schen Fixpunktes an umfangreichere pyro
metrische Mittel gekniipft, die zur Zeit 
noch nicht hinreichend yerbreitet sind. 
Nótig ware dazu, daB die optischen Be- 
triebspyrometer auBer ihrer iiblichen Fem- 
rohr-Optik m it Mikroskop-Optik ausge- 
stattet wurden. Man kann dann den 
Schmelzpunkt des Platins an einem etwa 
0,3 mm dicken und wenige Zentimeter 
langen elektrisch bis zum Durchbrennen 
geheizten Platindraht m it dem „Mikro- 
pyrometer“ bestimmen, das bei etwa 20- 
facher Vergró(3erung gestattet, den m it 
nur schwacher OkularyergróBerung ge- 
sehenen Gliihfaden der Pyrometerlampe auf 
dem ais breites Band erscheinenden schlieB
lich schmelzenden Platindraht zum Ver- 
schwinden zu bringen. Die Temperatur 
des Drahtes ist vor dem Durchschmelzen 
in einer fiir die Beobachtung ausreichenden 
Zeit konstant. Es ist dann leicht, die Wolf
rambandlampe auf diese Helligkeit des 

schmelzenden Platins — Strahlungstemperatur 1561° 
nach Messungen der Physikalisch-Technischen Reichs
anstalt3) — einzustellen und m it einem Rauchglassatz 

eine Reihe von weiteren Punkten der Temperatur-Strom- 
starkę-Abhangigkeit der Pyrometerlampe zu finden.

Der Uebergang zu der fiir die Betriebsmessungen 
notwendigen Makro-Optik macht allerdings eine Aende- 
rung der Teir.peratur notig, falls die Anzahl der Linsen

Der Widerstand der Lampen ist klein; im allgemeinen 
wird man mit 8 V Betriebsspannung auskommen. Es ist 
jedoch zu empfehlen, die genauen Daten der unter sich 
nicht ganz gleichen Lampen im Bedarfsfalle einzufordern.

Die Konstanz der Lampenhelligkeit bei einer be
stimmten Stromstarke ist im Rahmen der fur Betriebs
messungen zu fordernden Genauigkeit nach den Er
fahrungen der Reichsanstalt durchaus gesichert. Die 
Lampen werden zweckmaBig durch 50stiindiges Brennen 
bei etwa 2100° m it nachfolgendem Sstiindigen Brennen 
bei 2400° gealtert. Die Lampen kónnen dann bis 2000° 
benutzt werden3).

Die Eiehanordnung ist in Abb. 2, das Wolframband im 
Gesichtsfeld des Gliihfadenpyrometers in Abb. 3 wieder
gegeben. Damit man stets den Gliihfaden auf die gleiche 
Stelle des Wolframbandes einstellen kann, ist das Band 
an einer Seite mit einer kleinen Einkerbung yersehen. Abbildung 2. Die Eiehanordnung.



Aenderunf der Temp raturskala des Pyrometrrs bei Aenderung der Anzahl d r zwischen Strahler und 
( iluhf.id n eingeschalttten Glasflachen. (°K  =  ajsolute Temperatur.)

Abbildung 4. Darstellung der Beziehung: ^  • ln D (D -  0,955°).

zwischen O b jek t u n d  Pyrom eterlam pe fu r die Mikro- 

u nd  M akro-Optik verschieden ist. Diese Aenderung erg ibt 

sich, fa lls S die m it  dem  M ikropyrom eter beobachtete 

Tem peratur der W o lfram band lam pe  ist, aus der Beziehung

1 1 0,65
----------= ------- • ln  D ,
T S 14 500

wo angenahert D  =  0,955 n *) die Durehlass igkeit ist, die 

haup tsach lich  durch die A nzah l der reflektierenden Glas- 

flachen bes tim m t w ird , u nd  n  die A nzah l der beim  Ueber- 

gang zur M akro-Optik beseitigten G lasflachen bedeutet. 

T is t die m it  der M akro-Optik gemessene Tem peratur. 

F iir  n  =  2, 4, 6, 8 F lachen bzw. 1, 2, 3, 4 G laslinsen is t 

die Beziehung in A bb . 4 dargeste llt.

D as M ikropyrom eter h a t neben seinem W e rt f iir  die 

Yerw endung optischer F ix punk te  fiir  Betriebflabo- 

ra to rien  auch  dadurch  eine gewisse Bedeutung, daB m an  

m it  ih m  Em issionskoeffizienten aller m óglicher im  Be

tr ieb  yorkom m enden W erkstoffe bestim m en kann . M an 

b rauch t n u r  k leine P roben von 1 m m  A usdehnung , die 

sich in  der Bunsenflam m e, im  Luft- oder Sauerstoff- 

geblase m e is t le ich t heizen lassen. D ie Proben werden an- 

g ebo h rt; die Lochstrah lung  d ien t zur B estim m ung  der 

T em peratur, die Oberflachenstrah lung lie fert die Strah- 

lungs tem pe ratu r u n d  beide zusam m en in  bekannter

J) V gl. F . H e n n in g  u n d  W . H e u s e  : Z . Pbys. 29 

(1924) S. 157.

Weise den Em issionskoeffizienten. O b  es notwendig ist, 

daB die Betriebslaboratorien in  die Lage kom m en, die 

Em issionskoeffizienten der besonderen Stoffe ihrer Be

triebe jeweils selbst zu bestim m en, oder ob es geniigt, die 

Em issionskoeffiz ienten fiir  die einzelnen Stoffe allgemein 

festzustellen , laB t sich bei dem  M angel an  Erfahrung 

gegenwartig n ich t sagen. D en Betriebslaboratorien durch 

ein G luhfadenpyrom eter, das m it  Mikroskop- und m it 

Fernrohr-Optik  ausgestattet ware, diese M oglichkeit zu 

geben, ware jedenfalls auch  m it  R iick s ich t au f die Eich- 

frage yo rte ilh a ft1).

Aber auch , fa lls die W o lfram band lam pe  durch ein 

•pyrometrisches L abo ra to rium  — etw a d ie Physik.- 

Techn. R e ichsansta lt — in  einem  gróBeren Temperatur

bereich geeicht w ird , b le ib t die V erwendung eines Raueh- 

glassatzes fiir  die H erste llung  geringerer Helligke iten der

J) Ueber M ikropyrom eter siehe G . K . B u rg e s s :  

B u li. B ur. of S tandards 9 (1923) S. 475: F . H e n n in g  

und  W . H e u s e :  Z. Phys. 16 (1913) S. 63 und  29 (1924)

S. 157. Ueber ein In s tru m e n t fiir Betriebszweeke 

vgl. Siemens-Z. 5 (1925) S. 193. D ie F irm a  S chm id t
& H a e n s c h ,  Berlin , hat dem  Kaiser-Wilhelm-Institut 

fu r  E isenforsohung ein Pyrom eter fiir Laboratoriums- 

zwecke zur Verfiigung gestellt, das m it Mikro-Optik 

oder Fernrohr O >tik benu tz t werden kann . W ir kommen 
in anderem  Zusam m enhang  auf das ausgezeichnete 

In s tru m en t zuruck.
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Zah len tafe l 2. S t r a h l u n g s t e m p e r a t u r  d e r  W o lf-  

r a m b a n d l a m p e .

| Strahlungs-
! temperatur 

ohne 
Bauchglas

»C

Strahlungstemperatur m it Kauchglas

Zi

«0

z .

°c

(Z , +  Z2) 

°C

2 Z, 

“C

1850 1490 1229 1039 888
1825 1472 1216 1029 881
1800 1455 1203 1020 873
1775 1436 1191 1010 866
1750 1420 1178 1000 858
1725 1403 1165 990 850
1700 1385 1152 980 842
1675 1367 1139 970 834
1650 1350 1126 960 826

einfachen H andh ab u ng  der E ichung  wegen zweckmaBig. 

Zahlentafel 2 g ib t einige Beispiele iiber die durch die 

Rauchglaser Z 1; Z 2, Z 2 erre ichbaren Strahlungstempe-

raturen. D ie  Schw achungsfaktoren Z  =  —-------—  der

beiden Rauchg laser s ind :

Z 1 =  0,962 . 10-4  

Z 2 =  1,950 . 10~ 4>

falls sie in  V erb indung  m it  

dem Jenaer R o tg las  F  4512 

gebraucht werden. F u r  die 

gemeinsame Verw endung von 

zwei oder drei dieser G laser 

g ilt dann

2 Z x =  1,924 • 10~ 4

Z l +  Z 2 =  2,912 . 10~ 4

2 Z j  +  Z 2 =  3,874 • 10~ 4

2 Z ,  =  3,900 • 10~ 4

Ste llt m a n  die W olfram - 

bandlampe z. B . au f 1700 0 

ein, wozu die nó tige  S tro m 

starke aus der E ichkurve  ent- 

nom men w ird , so k ann  m an  

zunachst diesen P u n k t der 

Rauchglasskala priifen , die 

E inschaltung der R a u c h 

glaser e rlaubt dann  die Prii- 

fung der Punk te  1385°, 1152°,

98 0°, 8 4 2 °  der Temperatur- 

skala des In s trum en tes  in  

kurzester Zeit.

H e r m a n n  S c h m id t .

A us diesen Yersuchen fo lg t, daB KorngróBe u n d  Anheiz- 

geschw indigkeit den K ege lschm e lzpunk t tie fgre ifend  

beemflussen. U m  den E in fluB  der KorngróBe auszu- 

schalten u n d  vergleichbare W erte  bei der Kegelschmelz- 

punkt-B estim m ung  zu erhalten , sollte diese n u r  m it  der 

Anheizgesehw indigkeit von 5° je m in  durchgefuhrt werden. 

Bei Tonen u n d  Ste inen m it  v ie l g robkórn igem  Q uarz is t 

noch langsameres A nhe izen geboten. N u r  d an n  en tsprich t 

das E rgebnis dem  Yerhaltn is  im  Industr ieo fen , in  dem  sich 

das Anhe izen uber v ie l langere Ze itraum e erstreckt.

D ie im  S ch r ifttum  angegebenen Schm e lztem peraturen 

der Segerkegel w urden bei einer Anhe izgesehw ind igke it 

v on  5 0 je  m in  ais r ich tig  befunden. D a  die Segerkegel 

m it  F luB m itte ln  verschiedener KorngróBe versehen s ind , 

sm ken sie bei yerschiedener Anhe izdauer auch  be i (in  

T em peraturgraden ausgedriickt) yerschiedenen T em pe

raturen um . D ie  hier benu tzten  Probekegel, welche n u r  

femstes K o rn  en th ie lten , sanken in  einem  engeren Tempe- 

raturbere ich um , was den SchluB zu laB t, daB Segerkegel, 

die n u r  ais M eB m itte l (n ich t ais B randp r iifu ng  im  kera- 

m ischen Brennofen) benu tz t werden, genauer anzeigen 

w urden, wenn sie n u r  fe inst verte ilte  F lu B m itte l ent- 

ha lten  w urden. H . Salmang.

Z ah le n ta fe l 1. E i n f l u B  d e r  K o r n g r ó B e  a u f  d e n  S c h m e lz g a n g .  

A . A nhe izge sehw ind igke it 15 0 je  m in .

Mittlere
KorngróBe

V-

75 K ao lin  
25 Quarz 

SK

50 Kaolin  
50 Quarz 

SK

75 Kaolin 
25 Feldsp. 

SK

50 K ao lin  
50 Feldsp. 

SK

75 Kaolin 
25G-limmer 

SK

50 K aolin  
50 G limmer 

SK

50 K aolin  
25 Feldsp. 
25 Quarz

2,3 3 1 - 3 2 2 9 - 3 0 3 2 - 3 3 27 33 30 2 7 - 2 8
8 3 1 - 3 2 2 9 - 3 0 3 2 - 3 3 28 33 30 29

20 3 2 - 3 3 3 0 - 3 1 33 2 8 - 2 9 3 3 - 3 4 30
40 33 3 1 - 3 2 33 29 3 3 - 3 4 31

150 33 32 33 31 33 — 34 32
| 31

400 3 4 - 3 5 3 4 - 3 5 3 3 - 3 4 3 1 - 3 2 34 32 J
1500 35 35 3 3 - 3 4 32

B . A nhe izge sehw ind igke it 5 0 je  m in .

Mittlere
KorngróSe

75 Kaolin 
25 Quarz

SK

50 Kaolin 
50 Quarz 

SK

75 Kaolin 
25 Feldsp. 

SK

50 Kaolin 
50 Feldsp. 

SK

75 Kaolin 
25 Glimmer 

SK

50 Kaolin 
50 Glimmer 

SK

2,3 3 2 - 3 3 31 2 8 — 29

8 3 2 - 3 3 31 28 — 29

20 33 31
33

29

40 33 3 1 - 3 2 29

150 33 3 1 - 3 2 29 — 30

400 33 32 2 9 - 3 0

1500 33 32

3 3 - 3 4 31

Der EinfluB der KorngróBe von FluB- und Magerungsmitteln 

auf den Kegelschmelzpunkt von Tonen.

Der Kegelschm elzpunkt von Tonen is t bisher meist 

nur in  Beziehung zu dereń chem ischer Zusam m ensetzung 

gebracht worden. A ber gerade die physika lischen E igen

schaften der Tone sind au f ih r  Y e rha lten  von gróBtem  

EinfluB. Deshalb sind  die be iden w ich tigs ten phys ika 

lischen Einflusse, nam lich  die KorngróBe der Beimen- 

gungen u n d  die E rh itzungsdauer in  ih rem  E in fluB  auf 

den Kegelschm elzpunkt, in  einer neueren A rbe it von

H. S a lm a n g 1) naher untersuch t worden.

Zu diesem Zweck w urde Z e ttlitze r K a o lin  m it  Quarz, 

Feldspat und G lim m er in  wechselnden M engen u nd  

wechselnder KorngróBe gem ischt, in  die F o rm  der Seger

kegel gebracht u n d  m it  solchen zusam m en zu m  Schmelzen 

gebracht. D ie yerschiedenen K orngróB en w urden durch 

Schlammung in  S tan d zy lin d e m  hergestellt u n d  zah lten  

im  M itte l 2,3, 8, 20, 40, 150, 400, 1500 ;x. B e i g ro B e r  

Anheizgesehwindigkeit w ar der E in fluB  der K o rn 

gróBe sehr groB (Zah len tafe l 1 A ).

Bei geringer Anhe izgesehw ind igke it ruck ten  die 

Schmelzpunkte nach u n te n  zusam m en (Zah len ta fe l 1 B ).

xxxvn.<.
’ ) Ber. D. Keram. Ges. 7 (1926) S. 100/9.

Amerikanische Beitrage zur Frage der Bewirtschaftung der 

menschlichen Arbeitskraft.

An laB lich  der im  Dezem ber 1925 abgehaltenen ge

m einsam en Tagung der Taylor-Gesellschaft u n d  des Aus- 

schusses fu r  Betriebsw irtschaft des am erikan ischen 

Ingenieur-Vereins in  New  Y o rk  w urde eine R e ihe  be- 

merkenswerter Yortrage aus dem  Gebiete der B etriebs

w irtschaft u nd  Betriebsforschung geha lten ; diese Vortrage 

gewahren e inen E in b lic k  in  die heutige Auffassung der 

Am erikaner h in s ich tlich  der theoretischen u n d  p raktischen 

Bedeutung der betriebsw irtschaftlichen  Forschungsarbe it 

u n d  b ie ten daneben m anche A nregung  f iir  d ie W eiterent- 

w ick lung  der Frage auch  in  der deutschen In d u s tr ie . I n  

nachfolgenden A usfiih rungen  w ird  daher yersucht, d ie 

w ichtigs ten Gedankengange dieser Yortrage u n d  Bespre- 

chungen in  gedrangter F o rm  darzuste llen.

E in  groB angelegter V ortrag  von  G i l b r e t h  uber 

d e n  g e g e n w a r t ig e n  S t a n d  d e r  i n d u s t r i e l l e n  

P s y c h o lo g ie  eróffnete die Besprechungen u n d  um- 

faBte folgende vier L e itgedanken :

1. Ausw ah l der r ich tig en  A rbe it fu r  den r ic h tig e n  M an n ;

2. Schu lung  des M annes fu r  d ie  A rb e it , seine Weiter- 

b ild ung  u n d  E in s te llu ng  auf d ie indus tr ie lle  T a tig ke it;

160
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3. Fórderung des technischen Hand-in-Hand-Arbeitens,

Steigerung des B iihrigkeitsgrades der A rbeiter,

4. H ebung des persónlichen Zusam m enhalts der Gruppen ,

E n tw ick lung  des einzelnen zu einem  reibungslos lau-

fenden G lied  einer Erzeugungsgruppe.

Im  ersten A b schn itt wurde be ton t, daB sich das 

Gebiet der E ig n u n g s p r u f u n g  n ich t nu r theoretisch, 

sondern auch h ins ich tlich  der technischen Verfahren ihrer 

D urchfiih rung  in  stand ig  steigender E n tw ick lung  befinde. 

Im  Gegensatz zu der friiher iib lichen H andhabung , bei 

der jede Betriebsabteilung die P ru fung  der einzustellenden 

Arbeiter selbst vo rnahm , w ird  heute die E ignungsp ru f ung  

u nd  Berufsberatung fast a llgem ein durch besondere Fach- 

leute bzw. besondere A bte ilungen durchgefiihrt. D ie  Leiter 

dieser A b te ilungen m iissen auf dem  Gebiete der Arbeits- 

kunde iiber reiche K enntn isse u nd  E rfahrungen  yerfiigen; 

m it  der allgemeinen A usb ildung  der fiir  jeden B etrieb  be- 

nó tig ten  Arbeiter, den sam tlichen yorkom m enden Arbeits- 

yerrichtungen, den geistigen u nd  kórperlichen Fah igke iten, 

die a n  einen Arbeiter f iir  die einzelnen Arbeitsverrich- 

tungen zu stellen sind , den W e ite rb ildungsm óglichke iten  

und  endlich der A r t  der Arbeits- u nd  W erkzeugausstattung  

miissen sie durchaus yertrau t sein, u m  einerseits dem  e in 

zustellenden A rbeiter e in genaues B ild  der betreffenden 

A rbe it m achen u nd  ih n  anderseits h ins ich tlich  seiner Eig- 

nung  dafiir entsprechend werten zu konnen. Besonders 

w ichtig  is t auch, daB die E ignungspriifer gute Psychologen 

sind , d a m it  sie sich aus dem  Verhalten u n d  der Aufmerk- 

sam keit u nd  den A n tw orten der Bewerber bei der Be- 

fragung ein B ild  iiber die geistige und  seelische Verfassung 

des Bewerbers m achen konnen.

D ie Yorteile , die angeblich die Ausw ahl der benótig ten  

A rbeiter durch den jeweiligen eigenen B etrieb b ietet, 

konnen auch fiir  das durch eine besondere A b te ilung  er- 

folgende Priifungsyerfahren nu tzbar gem acht werden, in 

dem  die P r uf ab te ilung  einen B eau ftrag ten  m it  dem  Be

werber vor dessen endgiiltiger E inste llung  zu dem  frag- 

lichen A rbe itsp la tz entsendet, der do rt persón lich die W ir 

kung der A rbe itsart u nd  des A rbeitspla tzes auf den B e

werber u n d  die etwaige E ignung  des betreffenden Mannes 

beobachtet. D a  es nach A ns ich t von G ilb re th  keine zu- 

yerlassigere Beurte ilungsm oglichkeit g ib t, ais den Arbeiter 

u nm itte lbar an  seinem A rbe itsp la tz  zu  beobachten u nd  aus 

der A r t  seiner Anste llung u nd  seiner geistigen u n d  kórper- 

lichen Fertigke it fiir  die yorliegende A rbe it kennzeichnende 

Schliisse zu ziehen, so is t dieses Yerfahren am  besten dazu  

geeignet, einen MiBerfolg oder die N otw end igke it einer 

spateren Yersetzung eines Arbeiters zu yerhindern.

Der P ru fung  geistiger Fah igke iten  m itte ls  pyscho-

3 technischer Priifungsyerfahren, die anfangs erheblich iiber-, 

d a n n  aber unterschatzt wurden, scheint m an  heute wieder 

gróBere Bedeutung zuzumessen; allerdings werden nu r 

solche Yerfahren angew andt, die die untere Begabungs- 

grenze eines Mannes erkennen lassen, so daB m an  m itte ls  

dieser P riifungsart solche Arbeiter aussondern kann , dereń 

geistige Fah igke iten  unter der fiir  eine bestim m te A rbe it 

erforderlichen Grenze bleiben. N u n  g ib t es aber in  yielen 

Betrieben eine Beihe von A rbeitsverrichtungen , f iir  die 

sich auch  u n d  y ie lle icht gerade besonders solche Arbeiter 

eignen, dereń geistige Fah igke iten  unter dieser unteren 

Begabungsgrenze liegen. Deshalb is t es ais besonders 

zweckmaBig zu  erachten, m itte ls  entsprechender Priifungs- 

yerfahren Arbeiter geringer Begabung herauszufinden, die 

geeignet s ind  oder y ie lle icht durch  Schulung u n d  E n t 

w ick lung  ihrer Le istungsfahigkeit so w eit gebracht werden 

konnen, re in mechanische und  stum pfsinnige A rbe iten  zu 

yerrichten u nd  in  solcher Beschaftigungsart u nd  dem  dabei 

erzielten Verdienst auch  eine dauernde Befried igung 

finden  konnen.

A u f der anderen Seite besteht die leidige Tatsache, 

daB es geeignete psychotechnische Verfahren zur Fest- 

ste llung der oberen Begabungsgrenze heute noch kaum  g ib t. 

A uch  sonst s ind  die heutigen Priifyerfahren, z. B . die der 

Festste llung von  Reaktionsgeschw indigkeiten usw., aus- 

reichend nu r fiir  einfachere A rbeitsyerrichtungen; m an  

darf daher auch  n ic h t erwarten, daB m an  d a m it  einen An- 

warter f iir  schwierigere A rbeits le istungen irgendw ie ein-
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wandfre i beurte ilen kann . Berufliche E ignungspriifungen 

werden nu r v o n  E rfo lg  sein, wenn m an , wie schon gesagt, 

den Anw arter u nm itte lb a r  in  den hauptsach lichsten Teilen 

der betreffenden A rbe itsyerrich tungen p r iif t  u nd  die 

unzureichenden re in  psychotechnischen Verfahren durch 

kórperliche u nd  psychiatrische U ntersuchungen móglichst 

eingehend erweitert. U m  im m er eine Ausw ah l yon Arbei

tern , d ie sich zur Befórderung eignen, zur H a n d  zu haben, 

wurde die E in fiih rung  eines sogenannten „Dreistellen- 

p lans“ nachdriick lich  em pfohlen. N ach  diesem Yorschlag 

muB jeder in  Frage kom m ende A rbe iter h intereinander 

drei Arbeitsstellen ausfiillen: a ie  erste ais Lehrmeister

in  der friiher von ihm  innegehabten A rbeitsstelle , die 

zweite ais yo llw ertiger A rbeiter in  der augenblicklichen 

Stelle, die d r itte  end lich  ais lernender Arbeiter in der 

neuen Stelle, u m  die er sich bew irb t.

D ie  zunehm ende E rkenn tn is  der Fórderung, daB jeder 

Arbeiter in  der In dus tr ie  dauernd zur eigenen Weiterent- 

w ick lung angespornt werden m uB , wenn er nach  u nd  nach 

seine gróB tm ógliche Le istungsfahigke it erreichen soli, 

k ann  ais e in besonders bemerkenswerter F o rtschr itt auf 

dem  Gebiete der psychologischen Betriebsforschung be- 

zeichnet werden. I n  der Verfolgung dieser die steigende 

Anpassung des Arbeiters an  die A rbe it erstrebenden Ziele 

werden zunachst alle A rbeitsvorgange in  einzelne Teile 

zerlegt u n d  bestim m te A rbe itsnorm alien  gebildet; diese 

Arbeitsanalyse u nd  die abschlieBende bis ins einzelne 

gehende Ze itau fnahm e b ilden  den ersten S ch r itt innerhalb 

der Aufgaben der gegenwartigen p raktischen Betriebs- 

w irtschaft. E rg an z t w ird  sie durch  eine eingehende Be- 

w ertung u n d  A bschatzung der A rbeitsyorgange durch eine 

Beihe von Fach leuten; der Psychiater untersucht die 

A rbe it vom  S tan dp unk t ihrer seelischen W irkung , indem 

er festste llt, f iir  welche A r t  von  A rbe itern  sie schadlich oder 

geeignet is t. Der Psychologe un tersucht die Anforderungen 

an  die geistige B e fah igung , w ahrend der Physiologe die 

aufgewandte A rbe itskra ft u nd  den E rm iidungsgrad 

beobachte t. U nter U m standen  m iissen auch  noch die 

physikalische A b te ilung , die A b te ilung  fiir  Arbeitsyor- 

bereitung, die Betriebsle itung u n d  end lich  auch  sachyer- 

stand ige , erfahrene A rbeiter m it  herangezogen werden, 

weil erst die Zusam m enfassung aller au f diese Weise 

gewonnenen Beobachtungen e in z iem lich  einwandfreies 

G esam tb ild  von dem  Arbeitsverfahren u n d  der Geeignetheit 

des Arbeiters ergeben w ird .

W enn  m an  die A rbeiter dauernd Weiterfórdern will, 

so gen iig t es n ich t, e in  A rbeitsyerfahren e in fiir  allemal 

festzulegen u n d  die betreffende G ruppe durch die Ange- 

w óhnung mehr u nd  mehr mechaniseher Arbeitsverrichtung 

bis zu  ihrer scheinbaren hóchsten Leistungsfahigkeit zu 

entw ickeln ; y ielm ehr m uB in  bestim m ten  Zeitabschnitten 

die A rbeitsanalyse im m er w iederho lt werden; denn die 

Gew óhnung schafft zu le tz t nu r e in reines A u tom aten tum , 

„e in  iibles Geschenk fiir  den A rbe ite r".

D urch  die Fórderung u n d  A n le itu ng  der Arbeiter zur 

technischen Zusam m enarbe it en tw icke lt m an  auch am 

ehesten die persónlichen Beziehungen der Arbeiter unter- 

einander u nd  zw ischen den A rbe ite rn  und  dem  Lehr- und 

Aufsichtspersonal; die Bedeutung persónlicher Beziehungen 

innerhalb  der A rbe itsgruppen lieg t weniger in  der W irkung 

auf die H ebung der geistigen u nd  kórperlichen Fahigkeiten, 

ais in  der seelischen W irk u ng  der Fórderung des guten 

W illens ; denn die B iicks ich tnahm e au f die seelische E in 

ste llung der Arbeiter is t heute eine der w ichtigsten A uf

gaben der industrie llen  Betriebsfuhrung . D ie  Gegen- 

satz lichke iten zw ischen Betriebsle itung u nd  Arbeiter 

m iissen m it  m óglichst wenig Leidenschaft ausgetragen 

werden, u nd  der Gedanke, daB alle Angehórig  n eines Be- 

triebes n ich t E inzelpersonen, sondern in  erster L in ie  Teil- 

glieder einer groBen industrie llen  A rbeitsgruppe bilden, 

m uB iiberall yorherrschen.

E in  weiterer Vortrag befaBte sich m it  den Grund- 

satzen, die bei V e r g r ó B e r u n g  o d e r  N e uan lag e  

e in e s  W e r k e s  in  erster L in ie  beachtet werden 

miissen. D ie  w ichtigste Aufgabe is t, einen Betriebsanlage- 

p lan  zu entwerfen, der d ie G rundsatze  wissensehaftlicher 

Betriebsfuhrung beriicksichtig t.

U m s c h a u .
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Es g ib t Betriebe, die iiber durchaus neuzeitliche Ein- 

richtungen und  le istungsfahige Arbeitsverfahren verfiigen, 

jedoch an einer ungeeigneten R aum ye rte ilung  und  Anlage 

ihrer einzelnen Betriebsabte ilungen le iden, so daB diese 

einander fortgesetzt ins Gehege kom m en. Betriebe, die 

ganz in  mehrstóckigen G ebauden untergebracht sind , 

werden am  meisten durch  ihre geringe Beweglichkeit be- 

hindert, wahrend andere Betriebe m it  R iick s ich t auf ihre 

Breitenausdehnung oder ihre Saulenabstande Schwierig- 

keiten bei der A ufs te llung  von  Maschinen usw. haben. 

Bei manchen W erken is t das H aup tsch iff zu niedrig , um  

die Bewegungen iiber den M aschinenpark hinweg zu be- 

werkstelligen. D a ru m  m ehr Sorg fa lt bei dem  B au  und  der 

Anlage von Betrieben! Es is t besonders w ichtig , sich vor 

Auswahl des Platzes und  dem  ersten E n tw u r f der Anlage 

ein genaues B ild  iiber die geplante E in r ic h tu n g  und  die 

mógliche E n tw ick lung  der Gesam tanlage zu verschaffen; 

dazu werden folgende zehn grundlegende Yorarbe iten ais 
R ichtlin ien au fgeste llt:

1. Errechnung der anfang lichen u nd  spater zu  er 

wartenden L e is tungs fah igke it in  Erzeugungs- 
e inhe iten ;

2. A ufste llung  eines genauen Verzeichnisses der 

E inze labte ilungen m it  Z ah l u nd  A r t  der Zwischen- 

und  Fertigerzeugnisse;

3. Verzeichnis a ller Roh- u nd  W erkstoffe, die zur 

Erzeugung beno tig t u n d  gelagert werden m iissen;

4. K ennzeichnung der technischen E in r ich tung  und  

A ussta ttung  der E rzeugungsbetriebe;

5. w issenschaftliche Durchforschung des Vorganges 

der Fertigung  u n d  des Zusam m enbaues zur Er- 

reichung der bestm oglichen A nordnung  der 

maschinellen E in r ic h tu n g e n ;

6. Festste llung der zw anglaufigen Zw ischenpausen 

im  fortlaufenden Fertigungsgang zur E inscha ltung  

geeigneter Zw ischenlager a n  der r ich tigen  Stelle;

7. Erforschung der Aufe inanderfo lge der Teilarbeiten 

in  den Herstellungs- u nd  Zusam m enbauabte ilungen 

zum  Zwecke der Schaffung eines ungehinderten 

fortlaufenden M ateria lflusses;

8. genaue E in te ilu ng  des yerfugbaren R aum es jeder 

A b te ilung  h in s ich tlich  der U nterb ringung  des 

Erzeugungsparkes u nd  der An lage von  Lager- 

p latzen u nd  von Hilfs- u n d  Nebenbetrieben;

9. P riifung  der Frage, ob bes tim m te  A b te ilungen  aus 

G runden der S icherhe it, Zw eckm aB igkeit, Larm- 

entw ick lung usw. eine abgesonderte Lage erf o rde rn ;

10. abschlieBende Berechnung des gesam ten Raum- 

bedarfes der An lage unter B er iicks ich tigung  einer 

beabsichtig ten oder im  Laufe der Z e it zu  erwarten- 

den VergróBerung.

Diese U ntersuchungen b ilden  die H aup tg rund lagen  

fiir den E n tw urf einer A n lage; sie m iissen erganzt werden 

durch eine genaue P riifung  der allgem einen Anforderungen 

an die zu wahlende O e rtlichke it. D ie  B eurte ilung  der 

geographischen Lage erstreckt sich dabei au f das Vor- 

handensein von G renzlin ien , d ie E n tfe rnung  der nachsten 

Abwasserkanale, die Wasser- u nd  Gasverhaltnisse, die 

Lage elektrischer Le itungen , B ah n lin ie n  und  anderes m ehr; 

auch der W ert des Bodens sowie die stadtischen oder 

staatlichen Bestim m ungen zur Frage von gesundheitlichen, 

Sicherheits- u nd  W oh lfah rtsm aB nahm en  s ind  zu priifen.

E in  anderer V órtrag  befaBte sich m it  der Frage der 

Leistungssteigerung durch  S tud ien  iiber die K o  h i e n - 

s ś iu r e - A u s a tm u n g  d e r  A r b e i t e r .  D ie Beziehung, 

die zwischen A rbe its le istung  u nd  ausgeatmeter Kohlen- 

saure besteht, w ird  ais M aBstab fiir  die fortschreitende 

Erm iidung des Arbeiters be trach te t; durch einfache 

Beobachtungsgerate laB t sich diese B eziehung miihelos 

feststellen. Es w urden die B eobachtungen beschrieben, 

die an yerschiedenen S tochem  handgefeuerter Kessel 

angestellt wurden; alle 30 m in  w urden P roben genommen, 

indem m an den M ann  u nm itte lb a r  in  eine Hand- 

luftpumpe ausatm en lieB ; m itte ls  eines Kohlensaure- 

hestimmungsapparates wurde die fortlau fende  Aenderung 

der Zusam mensetzung der ausgeatm eten L u ft  beobachtet 

und aufgeschrieben. D ie an fang lichen  Schw ierigkeiten

regten dazu  an , e inen an  a llen  S te llen des Betriebes 

p rak tisch  brauchbaren B estim m ungsappara t zu  bauen ; 

durch dauernde Beobachtung m itte ls  solcher A ppara te  

lassen sich die angew andten Arbeitsverfahren so yerbessern, 

daB alle iiberm aB ig anstrengenden Teilarbeiten im  Er- 

zeugungsgang m og lichst verm ieden werden. D ie  zahl- 

reichen in  den verschiedensten Betrieben bereits durch- 

gefiihrten Versuche bewiesen ubere ins tim m end, daB die 

korperlichen E rm iidungserscheinungen m itte ls  der Kohlen- 

saureanalyse e inw andfre i festzustellen sind . D a m it  k ann  

m an  einerseits durch E in fiih rung  geeigneter Arbeitshilfs- 

m itte l etwaige K ohlensaurespitzen beschneiden, ander- 

seits aber auch  priifen , weiche A rbe ite r es gelernt haben , 

ihre A rbe itskrafte  wahrend der A rbe it n ic h t  u n n iitz  zu 

vergeuden. So s te llt nach dem  U r te il des V ortragenden 

das Kohlensaure-Prufungsverfahren eine weitere zuyer- 

lassige H andhabe  dar, u m  A rbe ite r u n d  A rbe ite rinnen  an 

die rich tige  A rbe it zu stellen, u nd  b ilde t g le ichzeitig  fu r  

die betriebsw irtschaftliche Forschungsarbeit e in M itte l, 

die menschliche A rbe itsk ra ft vor den Schadigungen iiber- 

maBiger B eanspruchung zu bewahren u n d  m it  der Gesund- 

he it des Arbeiters seine A rbe its le is tung  zu erhóhen.

Beachtenswert war auf der Tagung der Taylor-Gesell

schaft die S te llungnahm e zu dem  herrschenden Meinungs- 

stre it, ob die A u s b i l d u n g  v o n  I n g e n i e u r e n  d e r  

b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n  F a c h r i c h t u n g  au f den 

technischen Hochschulen oder au f den Handels- und  

Verwaltungsschulen erfolgen solle. A is Ergebnis der Aus- 

sprache wurde fast e ins tim m ig  folgende E n t s c h l ie B u n e  
gefaBt:

Es is t bekann t, daB gewisse Schu larten  m it  n ich t 

ingenieurm aB igem  U nte rrich tsp lan  versuchen, industrie lle  

und  erzeugungstechnische Gegenstande, insbesondere das 

Gebiet der w issenschaftlichen Betriebsfuhrung u nd  Arbeits- 

forschung zu lehren. D a  jedoch die A m erican  Socie ty  of 

M echanical Engineers die Betriebsw irtschaftslehre ais ein 

H aup tingen ieurfach  e rkann t h a t, g la u b t sie, daB diese 

W issenschaft e inzig  u nd  a lle in  auf den technischen H o c h 

schulen gelehrt werden sollte.

Der D irek to r  der Gesellschaft f iir  d ie Forderung der 

Ingen ieurausb ildung , der erst vor kurzem  von einer 

Studienreise nach E u ropa  zuriickgekehrt war, berichtete 

von seinen E ind rucken  u nd  ste llte  in  Aussich t, in  Balde 

eine kurze Gegeniiberste llung der europaischen und  

am erikanischen Verhaltnisse au f diesem Gebiete heraus- 

zugeben; besonders hervorgehoben wurde von ih m  d ie  in  

E uropa  vorherrschende E in te ilu ng  der techn ischen Bil- 

dungsansta lten  in  drei deu tlich  getrennte S tufen .

DaB  auch  die A r b e i t e r s c h a f t  den F ragen  der 

B etriebsw irtschaft u nd  E ignungspriifung  groBe B eachtung 

schenkt, zeigt eine vom  V orsitzenden der „A m e r ican  

Federation  of L abo r“ iiberreichte D enkschrift. Schon 

langer, so heiBt es in  dieser S ch r ift, b ilde  d ie  Frage der 

w issenschaftlichen Betriebsfuhrung e in  auBerordentlich  

w ichtiges A rbeitsgebie t. I n  friiheren Ze iten  w urden 

„ K a p ita ł u nd  A rb e it"  ais die beiden einzigen Gegenpole 

der W ir tscha ft betrach te t; diese B e trachtungs weise 

herrschte so lange vor, ais die Beziehungen zw ischen Arbeit- 

geber u n d  A rbe itnehm er m ehr persónlicher N a tu r  waren. 

Sie muBte aufgegeben werden durch  d ie gew altigen Yer- 

schiebungen au f ge ld lichem  Gebiete, die sich nach u nd  

nach zu dem  heute vorherrschenden unperson lichen Werks- 

besitz en tw icke lt haben ; d a m it  sei d ie Geschafts- u nd  

Aufs ich ts fiih rung  in  die H ande  von  B etriebsle itungen 

libergegangen. D urch  d ie Schaffung dieser neuen Ver- 

antw ortlichke iten  en tstanden  neue Verhaltnisse, denen die 

A rbeiterschaft, d ie davon  u nm itte lb a r  betroffen wurde, 

m it  groBer A u fm erksam ke it gegeniiberstehe; sie sei auch  

gew illt, den gegebenen Yeranderungen im  Geiste gu ten  

W illens R echnung  zu tragen in  dem  G lauben  u n d  der 

festen Ueberzeugung, daB diese Vorgange neben e inem  

industrie llen  A ufschw ung auch  eine Besserung der Lebens- 

verhaltnisse der A rbe iterschaft bringen wurden. W e ite r 

heiBt es in  der D enkschrift, daB die A rbe iterschaft das 

M itte l sei, das erst der betriebsw irtschaftlichen A rbe it den 

m aterie llen E rfo lg  bringen konne ; auch  in  dieser H in s ic h t 

werde die A rbe iterschaft das Ih r ig e  tu n , u m  d ie Eorschungs-
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arbe it u nd  die Losung der d a m it  zusam m enhangenden 

Fragen zu fordern. D ie  w ichtigsten dieser Fragen seien die 

Regelung der A rbeitsze it, die Schwankungen m  der Preis- 

gestaltung, die N orm ung des Ausbringens, die gesund- 

heitlichen Bedingungen der A rbe it u n d  die im m er wieder 

in  den Yordergrund tretende Frage der A rbeits losigkeit.

Das W ich tigste  jedoch sei die E n tw ick lung  freund- 

schaftlicher Beziehungen zwischen A rbeitern u nd  Be- 

triebsleitung, eines der v ie len Ideale der A rbeiterschaft; 

denn der Arbeiter sei der A nsich t, daB nur durch  ein 

gegenseitiges Sichverstehenwollen u nd  durch Forderung 

der Zusam m enarbeit u nd  des Gedankens der Werks- 

gemeinschaft die notwendige gemeinsame Liebe zur Sache 

erhalten werden konne.
Y on  den ubrigen wahrend der Tagung abgehaltenen 

Vortragen u nd  Besprechungen is t noch ein Bericht hervor- 

zuheben, der sich m it  den Aufgaben der obersten Be- 

triebsleitung eines Werkes befaBt. M an h a t die Absicht, 

S tud ien iiber die T atigke it der obersten Betriebsleitung 

anzustellen u nd  eine Analyse ihres Aufgabenkreises auszu- 

arbeiten. E s wurde auch bereits eine Reihe von Vor- 

schlagen auf diesem Gebiete gem ach t,- zu  denen d ie an- 

wesenden heryorragendsten W erksleiter aus mehreren 

Industriezweigen Stellung nehm en sollten. I n  der Aus- 

sprache hieriiber erklarte ein Werksleiter, daB die wieh- 

tigste P flich t des obersten Betriebsleiters sein miisse, seine 

Untergebenen m it  dem  rich tigen Geist zu erfiillen durch 

das V orb ild  seiner eigenen Handlungs- u nd  Denkweise, 

u nd  vor a llem  durch gerechte Anerkennung der geleisteten 

D ienste. I n  seinem W erk  werde die standige V erbindung 

der obersten Le itung  m it  den unm itte lb a r nachgeordneten 

Stellen durch wochentliche Zusam m enk iinfte  aufrecht- 

erhalten, die einem  beratenden Ausschusse gliehen, u nd  

in  denen alle w ichtigen geschaftliehen Angelegenheiten 

durchgesproehen wurden. A lle  Y ierte ljahre finde  auBerdem 

eine gemeinsame S itzung m it  a llen weiter nachgeordneten, 

ausfuhrenden Organen s ta tt auf der G rundlage der Stim- 

mengleichheit. TJnbedingte K la rhe it und  O ffenheit in  der 

Geschaftsfuhrung und  die Herausarbeitung des Gefiihls 

gemeinsamen Arbeitens u nd  der Schicksalsyerbundenheit 

bilde nach seiner Ueberzeugung die Grundlage zur Ge

w innung des Vertrauens aller M itarbeiter.

E in  anderer Vortragender fiih rte  noch aus, daB auch  

der Endzweck der A rbe it ais e in w ichtiger psychologischer 

Fak to r den Erfo lg  der w issenschaftlichen Betriebsfiihrung 

ebenso sehr beeinflusse wie die Durchforschung der Arbeits- 

yerfahren. Der Grundgedanke seines Beriehtes war, zu 

zeigen, welche Wege die Betriebsleitungen einschlagen 

muBten, u m  die industrie lle  A rbe it auf einen solchen S tand  

zu bringen, daB im  Geiste sichtbaren guten W illens die 

Zusam m enarbeit zwischen den yerschiedenen G ruppen 

w illig  u nd  n ich t gekiinstelt erfolgt, u nd  daB yorhandene 

U ns tim m igke iten  eher anspornen ais storen; die Frage 

guter Beziehungen der einzelnen im  industrie llen  Leben 

yereinigten G ruppen, insbesondere zwischen Betriebs

le itung  u nd  Arbeiterschaft, konne erst dann  wesentliche 

Fortschritte  erzielen, wenn die Betriebswissenschaft 

bewuBt darauf h inarbeite , die A rbeitsbedingungen u n d  

Arbeitsyerfahren so auszubauen, daB jedes einzelne G lied  

der yerschiedenen Arbeitsgruppen einen den gleiehen 

Zweeken entsprechenden A n te il am  Arbeitserfolg erhalten 

konne. ®tpl.»5nęi. Rich. Ammon.

Aus Fachyereinen.

Reichsverband der deutschen Industrie.

D er Re ichsyerband der deutschen In dus tr ie  ver- 

ansta lte te  seine diesjahrige M itg liederversam m lung am  

3. u n d  4. Septem ber in  Dresden. D ie  Tagung yerlief 

w ieder auBerst e indrucksyoll. Leider mussen w ir es una 

yersagen, au f die yerschiedenen Vortrage, dereń jeder 

von besonderer B edeutung w ar u nd  ausfiihrliche  W iirdi- 

gung  yerd ien t h a tte , naher einzugehen, y ielm ehr mussen 

w ir uns aus R aum m ang e l m it  einer kurzeń Schilderung 

des Yersam m lungsyerlau fs begniigen. N u r  die Reden 

des Vorsitzenden desReichsverbandes, Geh. Regierungsrats 

Professors D r. C. D u is b e r g ,  und  des geschaftsfiihrenden

P rasid ia lm itgliedes, Geheim rats K a s t l ,  geben w ir in 

etwas breiterer Fo rm  wieder, weil sie ais program matisch 

fu r  die A rbe iten  u n d  Ziele des Reichsverbandes auf wirt- 

schafts- u n d  sozialpolitischem  Gebiete anzusehen sind. 

AuBerdem  behalten  w ir uns vor, auf die bedeutsamen 

A usfuhrungen von  Genera ld irektor D r . Silverberg noch 

besonders zuriickzukom m en.

N ach  dem  Besuch der Leipziger Messe u n d  einer 

Yorstands- u n d  P ras id ia ls itzung  begannen am  3. Sep

tem ber yo rm ittags die Dresdener Y erhand lungen  des 

H auptausschusses des Reichsverbandes der deutschen 

In dus tr ie  ais A u fta k t zu  der am  N ach m itta g  stattfinden- 

den M itg liederversam m lung . D ie  V erhand lungen fanden 

unter dem  Vorsitz des Geheim rats D r. G. D u is b e r g  sta tt. 

Sie waren aussehlieBlich der Ausfuhrforderung gewidmet.

I n  der N achm ittagss itzung  begruBte der Vorsitzende 

G eheim rat D r . C. Duisberg  die anwesenden Gaste, unter 

ihnen  die Re ichsm inister D r. R e in h o ld  u n d  D r. C u r t iu s ,  

den preuBischen H ande lsm in is ter S c h r e ib e r  u nd  den 

sachsischen W irtsehaftsm in iste r M u l le r .  E r  dankte  der 

sachsischen O rgan isation fiir  die w iirdige u n d  erfolgreiche 

Yorbere itung  der Tagung. Sodann en tbo t der sachsische 

W irtsehaftsm in iste r M u l le r  im  N am en der sachsischen 

Staatsregierung u n d  auch  fiir  die Regierungen PreuBens 

u n d  Thuringens einen GruB. D anach  ergriff der Reichs- 

w irtschaftsm in ister D r. C u r t iu s  das W o r t. Der O rt der 

yorjahrigen Tagung, K o ln , u n d  der O r t der diesjahrigen 

Tagung, Dresden, gaben dem  M in is ter A n laB , au f den 

friiheren, aber vom  Reichsyerband der deutschen In d u 

strie i ib e r w u n d c n e n  G e g e n s a t z  z w is c h e n  S chw er-  

i n d u s t r i e  u n d  y e r a r b e i t e n d e r  I n d u s t r i e  h in z u -  

w e is e n . D ie  Reichsregierung sehe.es ais ihre P flich t an, 

alle w irtschaftlichen G ruppen  zu  unters tiitzen . Es durfe 

ke in Entweder-Oder, sondern n u r  e in  Sowohl-Als-Aueh 

geben. Der M in ister is t der M e inung , daB sich die w irt

schaftliche Lage zwar langsam , aber im m e rh in  erkennbar 

bessere.
N achdem  der Pras ident des Deutschen Stadte- 

tages, D r. M u le r t ,  u n d  der Dresdener Oberbiirgermeister 

D r . B l i ih e r  die V ersam m lung begriiB t h a tte n , ergriff 

G eheim rat D u is b e r g  das W o r t zu  seinem V ortrag  uber

Die wirtschaftliche Lage der deutschen Industrie.

E r begann m it  einer Sch ilderung seiner Weltreise 

u nd  der dabe i gewonnenen E rfah rungen . D en Gesamt- 

eindruck faBte er d ah in  zusam m en, daB w oh l die yerei

n ig ten  S taa ten ais die einzigen Gew inner des Weltkrieges 

zu  betrachten sind. D o r t s teh t die W ir tsch a ft in  yollster 

B liite . A uch  fiir  E rz iehung  u n d  B ildung , f iir  Wissen- 

schaft u nd  K u n s t werden riesige S um m en aufgewendet. 

D abe i s ind  die Am erikaner von  einem  nationa len  W illen 

beseelt, der uns Deutschen zur Z e it so erschreckend 

m ange lt. E ine  die Selbstandigkeit u n d  das Verantwor- 

tungsgefiih l des einzelnen schwachende Sozialpolitik  

k enn t m an  driiben n ich t. D ie beste Soz ia lpo litik  ist nun 

e inm al eine gesunde W irtscha ftspo lit ik . Fre ilich  machen 

sich auch  K ennzeichen des Verfalls bem erkbar, wie die 

Auswiiohse au f dem  Gebiete der P ro h ib itio n  zeigen. 

Aehn lich , wenn auch n ic h t ganz so g lanzend, liegen die 

Verhaltnisse in  dem  iiberw iegend landw irtschaftlichen 

K a n a d a .  J a p a n  m it  seinen fleiB igen u nd  tatkraftigen 

Bewohnern yerd ient die hochste Bewunderung. Die 

im m er wieder au ftre tenden E rdbeben werden m it  Gleich- 

m u t h ingenom m en u nd  das Zerstorte m it  staunenswerter 

Schne lligkeit wieder aufgebaut. A uch in  diesem fernen 

Inselreich finden  w ir eine starkę Regierung u nd  eine 

Bevólkerung, die von dem festen W ille n  einer nationalen 

E in ig k e it getragen ist. G anz anders dagegen in C h in a . 

H ier feh lt eine starkę u nd  energische Provinz- und Zen- 

tralregierung. Das L and  zerfleischt sich im  K am pfe  der 

Parte ien. T rotz a llen Fleifles bei 14stiindiger Arbeitszeit 

herrschen E lend  u nd  A rm u t.

A u f G rund  seiner neugewonnenen E indriicke  beur- 

te ilt  G ehe im rat Duisberg d ie  L a g e  i n  D e u t s c h la n d  

sehr triibe . Noch im m er feh lt eine kraftige , auf eine 

parlam entarische M ehrhe it gestiitzte  Reichsregierung. 

Zu  ih r  stehen bedauerlicherweise die Landesregierungen 

y ielfach im  Gegensatz. D ie  po litischen  Parte ien sind 

zerrissen u nd  une in ig  wie zuvor. D u rch  iibertriebene
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sozialpolitische M aB nahm en w ird  das Selbstverant- 

wortungsgefuhl des einzelnen im m er weiter untergraben . 

Auf dem  Gebiete der Landesregierungen u nd  Gemeinde- 

verwaltungen bestehen die U ebelstande m angelnder 

Sparsamkeit unyerandert fo rt. D ie  groBen w irtscha ft

lichen Verbande stehen zwar in  sich geschlossen da, aber 

ihre Zusam m enarbeit laB t noch zu  w iinschen iibrig . Der 

K lassenkampf m uB  yerschw inden u n d  der Gemeinschafts- 

geist starker in  Ersche inung treten . Es m uB  fleiBiger 

und freudiger gearbeitet werden.

Der groBen Schw ierigkeiten unserer W irtschafts lage 

versucht m an  durch R ationa lis ie rung , Typisierung und  

Vereinfachung der A rbeitsvorgange und  des Yerkaufsappa- 

rates H err zu werden, indem  m an  die W erke zu groBen 

neuen W irtschaftsgeb ilden hor izon ta l zusammenschlieBt. 

Freilich sind m it  dieser E n tw ick lu ng  auch  Nachte ile  ver- 

kniip ft, doch d ieV orte ile  uberwiegen bei weitem , und  diese 

diirfen und  sollen ja  n ic h t  n u r  W erksangehorigen u nd  den 

Aktionaren, sondern gerade auch  der A llgem einhe it und  

den Verbrauchern zu te il werden. N u r  insoweit haben  die 

neuen U nternehm ungsform en ihre Berechtigung.

Geheim rat Duisberg g ing  darau f a u f d ie Schilderung 

der Lage in  den einzelnen Industriezw eigen ein. E r  

stutzte sich dabei au f die eingehenden Berichte, welche die 

yerschiedenen Fachgruppen  au f eine R und frage  des 

Reichsyerbandes h in  e rs ta tte t haben . D anach  ist w oh l 

in den einzelnen Industriezw eigen, wie im  Steinkohlen- 

bergbau u nd  in  der E isen industrie , in  Ausw irkung  des 

englischen Bergarbeiterstreiks eine gewisse Belebung 

eingetreten. I n  a llen iibrigen In d u s tr ie n  aber, von wenigen 

Teilgebieten abgesehen, k ann  von einer Besserung n ich t 

die Rede sein. V ie lfach m uB te  in  den le tz ten  W ochen 

noch eine weitere Verschlechterung yerze ichnet werden. 

Die H ande lsb ilanz, die in  der ersten H a lfte  dieses Jahres 

einen UeberschuB von 536 M illionen  aufzuweisen ha tte , 

ist leider wieder passiv geworden, u n d  h ier lieg t offenbar 

ein G efahrenpunkt. W ir  mussen un te r a llen U m standen  

zu einer ak tiyen  H ande lsb ilanz  kom m en , wenn anders 

die gegenwartige Lebensha ltung  unseres Yolkes n ic h t noch 

weiter herabgedriickt werden soli. E s gen iig t daher n ich t 

die Erzielung einer a k tive n  H ande lsb ilanz sch lechthin , 

es kom m t yie lm ehr au f eine bestim m te  H ohe  unseres 

Ausfuhriiberschusses an , der ja h r lic h  e tw a 3 M illia rden M  
betragen muBte.

Es ist une rfind lich , wie D eu tsch land  in  A nbe trach t 

der handelspolitischen E m ste llung  des gesam ten Aus- 

landes, dazu durch das Versailler D ik ta t  seiner wichtig- 

sten R ohsto ffąue llen  u n d  landw irtscha ft lichen  Ueber- 

schuBgebiete beraubt, zu  einem  solch groBen Ausfuhr- 

iiberschuB gelangen kann . D aB  es aber n u r  m oglich ist, 

die Dawesleistungen durch  Gew inne unseres AuBenhandels 

abzutragen, is t heute die Ueberzeugung aller Volkswirt- 

schaftler der W e lt  geworden. O hne  Ausfuhriiberschusse 

keine Barubertragungen .

Bei unserem M angel an  M ach t, bei der O hn m ach t 

unserer Zustande h ang t dies n ic h t von uns alle in , ja , am  

wenigsten von uns ab. Aber dennoch mussen w ir alles 

tun , was in  unserer H a n d  lieg t, u m  unsere Lage zu  andern 

und zu bessern. W ir  mussen uns m ehr ais bisher au f uns 

selbst besinnen, au f unsere E igenart, die tro tz  aller N o t 

in unserem Volke lebendig is t, unsere Ausdauer, unseren 

FleiB, unsere Geschicklichkeit, unsere W issenschaft usw. 

W ir mussen so e infach ais m og lich  leben u n d  so v ie l ais 
nur denkbar sparen.

Ueberall im  A uslande stoBen w ir au f einen Natio- 

nalismus, der sich gerade in  der G egenw art starker ent- 

altet h a t ais je zuvor. Der w irtschaftliche  N ationa lism us 

laBt sich auf die Form el b ringen : D er heim ische M ark t 

der heimischen E rzeugung. So a lle in  ist die au f den 

chutz der na tiona len  W ir ts c h a ft gerichtete Handels- 

p o it ik  unserer sam tlichen  W ettbew erbs lander zu  ver- 

ste en. M it a llen M itte ln  sperren sie sich tro tz  schonster 

Meistbegiinstigungsyertrage gegen die Z u fu h r  fremder 

aren. Sie lassen le tz ten  Endes n u r  deutsche Erzeugnisse 

erem, die sie selbst n ic h t herzustellen vermogen. H ier 

onnen w ir vom  Auslande lernen, w enn w ir auch , wie 

ein anderes L and  der Erde, au f den E x p o r t  angewiesen 

sm und  h ierauf R ucks ich t ne hm en  mussen. Es w ird

auch schwer sein, au f gesetzgeberischem Wege W an de l zu 

schaffen. V ie lm ehr sollte jeder einzelne Deutsche daran  

m itw irken , den Bezug n ic h t lebensnotw end iger W aren  

aus dem  A uslande einzuschranken, d a m it  die E in fu h r  so 

k le in  ais irgend m oglich  w ird .

U n d  noch etwas anderes: Der A us lander a rbe ite t 

gerne u n d  w illig . Es k o m m t ih m  n ic h t au f d ie D auer der 

A rbeitsze it an , wenn sie n u r  sein E in ko m m en  e rhoh t u n d  

die P ro d u k t iv ita t  seines Werkes u n d  d a m it  auch  seines 

Landes steigert. I n  D eu tsch land  dagegen sind  viele der 

A rbeiter, obgleich sie a n  sich den anderen A rbe ite rn  der 

W e lt iiberlegen sind , bedauerlicherweise der A ns ich t, daB 

die A rbe it n ich ts  anderes is t ais e in F rond ienst f i ir  die 

U nternehm er u n d  K ap ita lis ten . Ic h  g laube entgegen- 

gesetzt, daB jeder gesunde Mensch dankba r  d a f iir  sein 

m uB , wenn er arbe itsfah ig  is t u n d  deshalb freud ig  m it  

a llen H ande n  zugreifen sollte, wenn sich ih m  eine Arbeits- 

gelegenheit b ietet. I n  d e r  A r b e i t  l i e g t  d e r  w a h r e  

I n h a l t  u n s e r e s  L e b e n s .  E rs t dann , wenn unsere 

A rbe it p ro du k t iy  is t, h aben  w ir e in A n rech t a u f auBere 

A nnehm lichke iten . A rbe itsam ke it u n d  FleiB  sind  die 

Yoraussetzungen jedes ku ltu re llen  F o rtschr itts .

W enn  D eu tsch land  w ieder e inm a l gedeihen soli, d ann  

mussen auch  alle Kreise unseres Volkes zu  der E in s ic h t 

kom m en, daB F iih re r no tw end ig  sind , d ie unbeh in de rt 

u m  den W an k e lm u t der Masse sich be ta tigen  konnen. 

H o ffen tlich  fin d e t sich in  D eu tsch land  die erforderliche 

Z a h l solcher Personlichke iten, d ie F iih re r ihres Volkes 

sein werden.

D er Yorsitzende des Yerbandes sachsischer Indu- 

strieller, O t t o  M o r a s ,  begriiBte d an n  die V ersam m lung . 

E r  wies au f die E igenart der sachsischen In d u s tr ie  h in  

u nd  sprach dem  Re ichsverband  seinen besonderen D an k  

dafiir  aus, daB der Frage der Ausfuhrfo rderung  e in sehr 

weiter R a u m  eingeraum t w orden sei. D ie  T agung mogę 

dem G edanken der S ta rkung  des Zusammengehorigkeits- 

gefiih ls der gesam ten deutschen In d u s tr ie  u n d  der U eber

zeugung von der unbed ing ten  N o tw end igke it der Z u 

sam m enarbe it dienen.

R e ichsw irtschaftsm in is ter D r . C u r t iu s  iiberbrachte 

darauf die W tinsche der Reichsregierung. Sodann  folgte 

der V ortrag  von  G ehe im rat K a s t l ,  dem  geschafts- 

fiih renden P ras id ia lm itg lied  des Verbandes, uber

Wirtschaftspolitische Forderungen der deutschen Industrie.

E r  g ing  von der D enksch rift des Reichsyerbandes 

yom  Dezem ber 1925 aus u n d  betonte nachd ruck lich , daB 

sam tliche dam als gem achten Vorschlage au frech t e rha lten  

w urden. Leider h a t  der A nerkennung  u n d  der y ie lfachen 

Z us tim m ung , die die D enksch rift gefunden h a t , die 

positive W irk u ng  n ic h t entsprochen. D ies g ilt  insbeson

dere fiir  d ie finanzpo litischen  Vorschlage, die den Kern- 

p u n k t der A us fiih rungen  b ilde ten , u n d  d ie auch  heute  

noch den K e rn p u nk t unserer B e trach tungen  darste llen 

mussen.

Es is t dankenswert, daB der H err Reichsfinanz- 

m in is ter A n fang  dieses Jah res  du rch  e in  Steuerm ilde- 

rungsprogram m  den Versuch gem ach t h a t , die W ir tsch a ft 

steuerlich zu  entlasten . I n  seiner le tz te n  A usw irkung  h a t 

a llerdings das S teuerm ilderungsprogram m  den daran  

gekn iip ften  E rw artungen  n ic h t entsprochen, w eil der 

E rm aB igung  oder Bese itigung gewisser Reichssteuern 

eine E rhohung  der Lander- u n d  Gem eindesteuern gefo lgt 

ist. In n e rh a lh  der G esta ltung  des F inanzsystem s k o m m t 

zur Ze it der F r a g e  d e s  F in a n z a u s g le i c h s  eine be 

sondere B edeutung  zu. E s ware tie f bedauerlich , wenn 

n ic h t, wie es das yorlaufige Finanzausgleichsgesetz yor- 

sieht, schon m it  B eg inn  des nachsten H ausha lts jahres 

die endg iiltige  R ege lung  des F inanzausg le ichs in  K ra f t  

gesetzt werden kónn te . N ach  Lage der gegenwartigen 

Verhaltnisse m uB  das Z ie l jeder F inanzre fo rm  eine Milde- 

rung  der S teuerlasten sein. W e nn  das Zuschlagsrecht der 

L ander u n d  G em einden Tatsache w ird , d a n n  mussen 

folgende G es ich tspunkte  beriicks ich tig t w erden: 1. D as 

Zuschlagsrecht m uB  zu  einer Senkung der d irekten 

Steuern fiih ren . 2. H eranzuz iehen s ind  auch  die reichs- 

e inkom m ensteuerfre ien Teile des E inkom m ens . 3. R e ich  

und  Lander mussen einen gerechten Lastenausgle ich
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durchfuhren . 4. D urch  eine F inanzs ta t is tik  m uB K la rh e it 

iiber die Lage der Lander- u n d  Gem eindefinanzen ge- 

schaffen werden. 5. H ins ich tlich  der Gewerbesteuer ist 

vor allem  ein Reichsrahmengesetz erforderlich. 6. D ie  

Gewerbesteuer muB grundsatz lich  aus dem  Gewerbe- 

ertrag erhoben werden. 7. Zw ischen den einzelnen Zu- 

schlagen m uB eine bestim m te R e la tio n  gesohaffen werden. 

8. Das Nebeneinander der Behórden u n d  Ausschiisse fiir  

d ie einzelnen S teuern im  Reiche, in  den Landern  u nd  

Gemeinden muB aufhóren. 9. D en  H ande lskam m ern 

is t daa E inspruchsrecht gegen zu hohe Zusshlage zu  ver- 

leihen.
Im  engsten Zusam m enhang  m it  dem  F inanzausg le ich  

s teht die auBerordentlich w ichtige Aufgabe der Ver- 

w a l t u n g s v e r e in f a c h u n g ,  wobei m a n  im  Auge be- 

ha lten  m uB , auch die staatsrechtlichen Verhaltnisse im  

W ege der Verfassungsreform zu  andern. Der G rundsatz 

der Vereinfachung u nd  Sparsam keit g ilt auch f iir  die 

Verw altung in  der W irtscha ft, insbesondere auch  fiir  das 

w irtschaftliche Yerbandswesen.

F iir  die T a r i f g e s t a l t u n g  d e r  E is e n b a h n  h a lten  

w ir die Fórderung aufrecht, daB das Tarifsystem  der 

E isenbahn derartig au fgebaut sein muB, daB d a m it  die 

hóchste Leistungsfahigkeit bei der geringsten Belastung 

aller Teile u nd  aller Gebiete der W ir tscha ft erreicht w ird.

R edner wies sodann au f die schadliche W irk u n g  

einer Uebersteigerung des S o z i a le t a t s  h in  und  bemerkte 

beziig lich des L o h n e s  u n d  der A r b e i t s z e i t ,  daB no- 

m inelle Lohnerhóhungen keine S tarkung der K a u fk ra ft 

bedeuten, daB v ie lm ehr die S tarkung  der K a u fk ra ft in  

der durch erhohte Leistung erm óg lichten allgem einen 

V erb illigung der A rbeitsprodukte gesucht w erden muB. 

E ine  zwangsweise B estim m ung  der Lóhne durch den 

S ta a t w iderspricht den na tu rlichen  Erfordernissen einer 

gesunden W irtschafts fiih rung . Bevor n ic h t K la rh e it 

daruber besteht, ob das W ash ing toner Arbeitszeitab- 

kom m en iib erhaup t von den w ichtigeren frem den Landern 

ra tifiz ie rt werden w ird , is t eine voreilige K o d if ik a t io n  des 

deutschen Arbeitsschutzrechtes zum  m indesten h in s ich t

lich  der A rbeitszeit auBerst gefahrlich . Es ware be- 

dauerlich , wenn das Reichsarbeitsm in isterium  sich beim  

Referentenentw urf des Arbeiterschutzgesetzes au f eine 

yerfehlte L in ie  festlege.

W as das B a n k -  u n d  K r e d i tw e s e n  an lang t, so 

ist die E n tlas tung  der W ir tsch a ft von schwebenden Ver- 

b ind lichke iten  ganz offenbar. W ir  s ind  je tz t in  der Lage, 

O b ligationen u nd  A k tien  in  erheblichem U m fange  in  

Deutsch land unterzubringen . Neben den 1250 M illionen , 

die au f dem  in landischen M ark te  fu r  die p riva te  W ir t 

schaft im  Jah re  1926 beschafft wurden, h a t  die offentliche 

H and  etwas m ehr ais 900 M illionen im  In lande  aufgelegt. 

D abe i m uB  be ton t werden, daB in  diesen Em issionen der 

óffentlichen H an d  m anche unp roduk tive  Gemeinde- 

anleihen m it  en tha lten  sind , die keinesfalls ais wiinschens- 

w ert angesprochen werden kónnen.

D ie Sparkassen miissen sich unbed ing t wieder ih rem  

urspriinglichen Arbeitsgebiet, so besonders der Gew ahrung 

von H ypo thekark red it, zuwenden. A u f dem Gebiete des 

R ea lk red its  bestehen im m er noch erhebliche M iBstande. 

Der Reichsyerband der deutschen Industr ie  bem iih t sich 

seit langem , besondere M óglichkeiten zur A u fn ahm e  

langfristiger K red ite  f iir  die m ittle re  u nd  kleine Industr ie  

zu schaffen. E in  E rfo lg  is t bis je tz t leider n ic h t erzielt 

worden.

Gegenw artig  r ich te t die deutsche In dus tr ie  alle 

K ra fte  m it  N achdruck  au f eine V e r b e s s e r u n g  u n d  

V e r b i l l i g u n g  d e r  E r z e u g u n g .  D ie E n tw ick lung  is t 

durchaus befriedigend. W enn  die Verhaltnisse heute be

sonders dazu  zw ingen, K onzen tra tionen  zu em pfehlen 

u n d  sie a is  Fo rts ch r itt zu  betrachten, dann  darf m an  

auch  h ier n ic h t  iibersehen, daB es auch dafiir  gewisse, 

teils sogar sehr enge Grenzen g ib t. D ie Rationa lis ie rung  

m uB n ic h t n u r  technisch konstruk tiv , sondern vor a llem  

auch  k ap ita lis tisch  rentabe l sein, sie m uB le tzten  Endes 

auch  zum  P reisabbau fiih ren . W enn  die S tillegung eines 

Betriebes die G esam tunte rnehm ung  rationeller gestaltet, 

d an n  m iissen die sozialen u n d  sonstigen Nebenerschei- 

nungen  m it  in  K a u f  genom m en werden.

Redner g ing schlieB lich noch au f eine R e ihe  von 

Fragen ein, wie: die Arbeits losigkeit in  Deu tsch land , die 

W ieaerherste llungsfrage, die V orarbe iten  fiir  die Welt- 

w irtschaftskonferenz u n d  end lich  die W irtschaftsenąuete .

W ir  stehen seit e inigen M ona ten  in  D eu tsch land  vor 

einer in  rascher Steigerung en tstandenen  A r b e i t s lo s ig -  

k e i t  gróB ten AusmaBes. Es m uB  daher begriiB t werden, 

daB die Reg ierung sich entschlossen h a t , ein weitgehendes 

A rbe itsbeschaffungsprogram m  aufzuste llen . A llerdings 

m uB das Beschaftigungsprogram m  so gestaltet werden, 

daB es auch  vom  S ta n dp u nk te  rich tiger Finanz- und  

W ir tscha ftspo lit ik  geb illig t werden kann .

Bei der w irtschafts- u n d  finanzpo litischen  K r it ik  des 

Regierungsprogram m s s ind  vor a llem  zwei Fragen. zu 

bean tw orten , n am lic h : 1. is t das P rog ram m  iiberhaup t 

zweckmaBig ? u n d  2. ist es ausreichend ? G rundsatz lich  

k ann , wenigstens fiir  die groBeren A rbe iten , eine Finan- 

zierung aus laufenden M itte ln , also aus dem  ordentlichen 

H au sh a lt , n ic h t in  Frage kom m en. Anderseits muB bei 

der Beschaffung der erforderlichen M itte l im  Anleihe- 

wege au f jeden F a li  so vorgegangen werden, daB eine 

U eberbeanspruchung des K ap ita lm a rk te s  zum  Nachte il 

der K ap ita lbescha ffung  fiir  In d us tr ie  u n d  Landw irtschaft 

yerm ieden w ird .

D ie im  R a h m e n  des Arbeitsbeschaffungsprogram m s 

auszufiihrenden A rbe iten  m iissen geeignet sein, einer 

m óg liehst groBen Z a h l von A rbeits losen u n d  mógliehst 

y ielen unterbeschaftig ten  Industr iezw eigen fiir  eine 

langere D auer Beschaftigung zu  yerschaffen, u n d  ferner 

m iissen sie innerha lb  des Arbeitsbeschaffungsprogramm s 

p ro du k t iv  sein, d. h . sie m iissen entweder in  absehbarer 

Z e it eine R ente  abwerfen oder d azu  fiih ren , die allgemeine 

Leistungsfah igke it der deutschen W ir ts c h a ft zu  steigern. 

D er R e ichsverband h a t  bekann tlich  zusam m en m it  der 

V ereinigung der deutschen Arbeitgeberyerbande im  

F r iih ja h r  1926 einen besonderen AusschuB fiir  Wohnungs- 

p o lit ik  gebildet, der zu  dem  Ergebnis gekom m en ist, daB 

in  der V erb illigung des R ea lk red its  iib e rh aup t der Angel- 

p u n k t der ganzen Frage liegt. Z u  einem  ahnlichen E r

gebnis is t auch  der AusschuB fiir  das Arbeitsbeschaffungs

program m  des Re ichsw irtschaftsrates gekom m en. Es h a t 

sich hier, f iir  viele iiberraschend, gezeigt, daB alle Teile, 

A rbeitgeber und  A rbe itnehm er, sich d ar in  einig waren, 

daB m it  der W ohnungszw angsw drtschaft so ba ld  ais 

irgend m og lich  n u n  end lich  au fge raum t werden miiBte.

N ic h t ohne Z usam m enhang  m it  der Arbeitslosigkeit 

is t auch die R e p a r a t io n s f r a g e .  D ie  a k tive  Betatigung 

des Reichsverbandes der deutschen In dus tr ie  be im  Dawes- 

G u tach ten  is t ih m  v ie lfach yeriibe lt worden. U n d  doch 

muB auch heute  festgestellt werden, daB die damalige 

S te llungnahm e des Reichsverbandes die einzig richtige 

war. Beziig lich der W e l t w i r t s c h a f t s k o n f e r e n z  u n d  

d e r  W i r t s c h a f t s e n ą u e t e  f iih r te  Redner aus, daB die 

in te rnationa le  W irtschaftskon ferenz nach  der Auffassung 

ihres geistigen Urhebers L oucheur n ic h t  zu Beschliissen 

iiber in te rnationa le  W irtscha fts fragen  gelangen w ill, 

sondern ihre Ziele d ar in  s ieh t, in  bes tim m ten  in te rnatio 

na len  Fragen a llm ah lich  eine offentliche M einung zu bilden. 

F iir  die deutsche In dus tr ie  is t es von  groBer W ich tigke it, 

au f einer groBen in te rna tiona len  K onferenz m itzuarbeiten . 

Sie h a t  vor a llem  au f einer solchen Konferenz, an  der 

angeseheneW irtschaftsfiihrer anderer L ander te ilnehm en, 

die M óg lichke it, ihre eigenen w irtschaftspo litischen Ge- 

danken  zur G e ltung  zu bringen .

Das P rog ram m  des A u s s c h u s s e s  z u r  U n t e r 

s u c h u n g  d e r  E r z e u g u n g s -  u n d  A b s a t z b e d in -  

g u n g e n  d e r  d e u t s c h e n  W i r t s c h a f t  is t auBerordent- 

iieh  w eit gesteckt. M an  w ird  sich nu r d a n n  eine w irk lich 

erfolgreiche A rbe it yersprechen kónnen , w enn sich der 

AusschuB au f einzelne w ichtige  Gebiete, dereń U n te r

suchung besonders d ring lich  is t, beschrankt. Sehr zu be- 

griiBen ware, wenn dabei auch  eine U ntersuchung  au f dem 

K arte llgeb ie t erfolgen w iirde.

A is le tzte r R edner des ersten V erhandlungstages 

ergriff R e ichs finanzm in is te r D r. R e i n h o l d  das W o r t iiber 

Finanz- und Wirtschaftspolitik.
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Den zweiten V erhand lungstag  le itete eine Rede von 

Generaldirektor D r. S i lv e r b e r g  iiber

Deutsches Unternehmertum in der Nachkriegszeit

ein. A lsdann sprach Staatssekretar z. D . v o n  S im s o n  iiber

Ziele und Methoden der deutschen Handelspolitik.

A n  die Vortrage schloB sich eine lebha fte  Aussprache 

an, bei der nam en tlich  M in is te ria ld irek tor D r. H o g ,  

Geheimrat B i is e h e r  u n d  D r . J .  W . R e ic h e r t  das W o r t 

ergriffen.

E nd lich  wurde von der M itg liederversam m lung  noch 

nachstehende E n t s c h l i e B u n g  e ins tim m ig  angenom m en:

„D e r  R e ichsverband der deutschen Industr ie  wieder-

l holt nach nochm aliger eingehender P riifung  die Vor- 

schlage, die er im  Dezem ber yorigen Jahres in  seiner 

Denkschrift zu r W irtschafts- u n d  P in an zp o lit ik  vorge- 

tragen h a t. E r  bedauert, daB selbst den jenigen seiner 

Anregungen, die nahezu  die e inm iitige  B illig ung  samt- 

licher W irtsehaftskreise u n d  auch  der maBgebenden 

Regierungsstellen fanden, n u r  in  ungeniigendem  MaBe 

entsprochen worden is t. Insbesondere erneuert der 

‘ Reichsverband seine Fórderung  einer endg iiltigen  Losung 

der Frage des F inanzausg le ichs m it  dem  E ndz ie l, eine 

Milderung der S teuerlast in  R e ich , L andern  u n d  Ge- 

meinden ais Yoraussetzung f iir  die unbed ing t notwendige 

N eubildung von K a p ita ł  zu  erreichen u n d  der W ir tscha ft 

wieder eine R e n ta b il i ta t  zu sichern. Der Re ichsverband 

erhebt unter A nerkennung der N otw end igke it der Fiirsorge 

fiir die Erw erbsfah igen u n d  E rw erbsbeschrankten Be

denken gegen eine zu  weitgehende A usgesta ltung  der 

sozialen Abgaben. E r  w arn t vor der yorze itigen Yerab- 

schiedung eines Arbeitsschutzgesetzes u nd  vor yerfriih ten 

B indungen au f dem  Gebiete der A rbeitsze it, die unser m it  

schweren W iederherste llungsverpflieh tungen belastetes 

Land zur W e ttbew erbsunfah igke it au f den W e ltm ark ten  

yerurteilen w iirde. U nter grundsatz liche r B illigung  des 

Arbeitsbeschaffungsprogramms der Reichsregierung be- 

tont der Reichsverband die N otw end igke it, die F in a n  

zierung unter AusschluB  von Steuererhohungen oder der 

ErschlieBung neuer S teuerąue llen au f dem  Anleiheweg 

zu bewirken. D ie  auszufiihrenden A rbe iten  m iissen sich 

entweder in  absehbarer Z e it rentieren oder doch die a ll

gemeine Leistungsfah igke it der deutschen W ir ts c h a ft zu 

steigern geeignet sein. D as A rbeitsbeschaffungsprogram m  

muB in  die norm ale E n tw ick lung  der deutschen W ir tscha ft 

so eingegliedert werden, daB S torungen durch  Massierung 

von Auftragen unterb le iben. A n  die iib rigen W irtschafts- 

kreise richte t der R e ichsverband die B itte , sich seinen im  

Gesamtinteresse der deutschen W ir ts c h a ft liegenden Vor- 

schlagen anzuschlieBen u n d  gem einsam  m it  ih m  die 

Regierung u m  die beschleunigte D u rch fiih ru ng  der in  

der dam aligen D enksch rift niedergelegten u n d  je tz t von 

neuem Tertretenen Vorschlage zu b it te n .“

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen1).
(Patentb latt Kr. 35 vom  2. September 1926.)

K I. 7 a, G r. 22, M  87 782. Anste llbares Kamm walzen- 

geriist fiir  W alzwerke. Carl M anste in , B ochum , Wrangel- 

straBe 34.

K I. 7 a, Gr. 25, M  89 609. K an tv o rr ic h tu ng  fiir  W a lz 

werke. M aschinenfabrik Sack, G . m . b. H ., Dusseldorf-Rath.

K I. 7 a, Gr. 27, K  98 266; Zus. z. P a t. 431 639. Walz- 

verfahren zur E rzie lung  von P ro filen  m it  un terschn ittenen 

Profilteilen. K a r l K ariu s , A chern , B aden .

K I. 7 b, Gr. 5, Sch 75 387. Bandeisenw ickelm aschine. 

Schloemann, Aktiengesellschaft, Dusseldorf.

K I. 12 e, G r. 5, E  31 215. Y o rr ich tung  zur elek

trischen R e in igung  von Gasen. E lektrische  Gasreinigungs-

G. m. b. H ., C harlo ttenburg .

K I. 13 b, Gr. 11, A  45 080. Geblase- oder Verdichter- 

anlage. A llgemeine E lektric ita ts-G ese llschaft, Berlin .

K I. 13 b, G r. 19, S t 40 371. V o rrich tung  zum  E n tó len  

von Kondensat. L . & C. S te inm uller, G um m ersbach , R h ld .

x) DieAnmeldongen liegen von dem angegehenen.Ta.se 
an wahrend zweier M onate  fiir jederm ann  ziir E in s ich t 

und Einsprucherhebung im Paten tam te  zu B e r l i n  aus.

K I. 18 a, G r. 1, D  49 842. V erfahren u nd  V orrich tung  

zur S teigerung der L e is tung  von S in te rbandem . Duis- 

burger K up fe rh iit te , D u isburg .

K I. 18 a, Gr. 6, H  104 580; Zus. z. A n m . H  100 995. 

Verte ilungsvorrichtung f iir  die Beschickung von  Oefen. 

G ustav  H ilger, G le iw itz , K le ine  M iih ls tr . 1 a.

K I. 18 a, G r. 8, A  47 440. Yerfahren zur W inderzeu- 

gung  in  Hochofenbetrieben . A k tiengese llschaft B row n, 

Boveri & Cie., B aden , Schweiz.

K I. 18 a, G r. 8, H  103 231. V erfahren zu r gleichzeiti- 

gen H erste llung  yon Sehm elzzem ent u n d  Rohe isen in  

Hochofen. H ochofenw erk L iibeck , A .-G ., A b t . Rclands- 

h iitte , W e idenau  a. d. Sieg.

K I. 18 c, G r. 10, G  64 130. Gasgefeuerter Schmiede- 

ofen m it  A b fiih ru n g  der Verbrennungsgase iiber einen m it  

eisernen Yorw arm erohren f iir  Gas u n d  W in d  yersehenen 

K am ink ana l. ,,G a fa g “ , G asfeuerungsgese llschaft^ ip l.^rtg . 

K . W entze l & C ie., F ra n k fu r t a. M .

K I. 18c, Gr. 10, P  51 260; Zus. z. A n m .P  49 548.W arm- 

ofen (StoBofen). P au l P ieper, Berlin-Dahlem , Ehren- 

bergstr. 1 a, u n d  L auchham m er-R he inm eta ll, A .-G ., Berlin .

K I. 31 b, G r. 10, O 14 936; Zus. z. A n m . O 14 718. 

Sandschleuderm asehine. C. O sterm ann & Sohn , L aa tzen
b. H annoyer.

K I. 31 c, Gr. 1, S t 40 143. Verfahren zur H erste llung  

yon Form sand . W ilh e lm  S to li, B ob lingen , W iir t tb g .

K I. 35 b, G r. 7, P  51 913. A no rd nung  e lektrischer 

Le itungen  bei K ranen  u. dg l. W ill i  P fa h l, Cassel, Kaiser- 

straBe 75.

K I. 40 b, Gr. 16, S 63 138. H erste llung  von L eg ie run 

gen, die K oh lensto ff u n d  S iliz ium  en th a lte n . Siemens & 

Halske, A .-G ., Berlin-Siem ensstadt.

K I. 47 f, G r. 6, M  89 840. S chw eiB m uffenyerb indung . 

Mannesmannrohren-W erke, Dusseldorf.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
(P a ten tb la tt N r. 35 Tom 2. September 1926.)

K I. 7 d, N r. 959 138 u. 959 139. D rah th aspe l f i ir  

D rah t, insbes. S tache ld rah t. H iittengese llsehaft der 

R o th en  E rden , Zweigniederlassung der luxem burg ischen 

Akt.-Ges. Societe M e ta llu rg iąue  des Terres Rouges, 

Eschweil er-Aue.

K I. 7 d, N r. 959 204 u. 959 205. D rah th aspe l. Fe lten

& Guilleaum e, Carlswerk, Akt.-Ges., K oln-M ulhe im .

K I. 18 a, N r. 958 761. R iih rzahnbe fes tig ung  fiir  

mechanische R ósto fen . M e ta llb ank  u n d  M eta llurg ische 

Gesellschaft, Akt.-Ges., F ra n k fu r t a. M .

K I. 18 b, N r. 959 019. K iih lra h m e n  f iir  Gasziige bei 

M artinofen . Gebriider SchuB, Akt.-Ges., Siegen i. W .

K I. 19 a, N r. 958 851. Sch ienenbefestigung. W ilh e lm  

Droste, B ochum , Zeppe linstr. 5.

K I. 19 a, N r. 959 079. E isenbahnoberbau  m it  Schienen 

au f eisernen Schwellen ohne U n te rlag sp la tte n  m it  zwei 

zur Regelung der Spurw eite  geeigneten K le m m p la tte n . 

August-Thyssen-Hiitte, Gew erkschaft, H am b o rn  a. R h .

K I. 19 a, N r. 959 341. E isenbahnoberbauanordnung  

fiir  Geleise ohne Spurerw eiterung m it  Sch ienen au f 

eisernen Querschwellen ohne U nterlagsp la tte . August- 

Thyssen-Hiitte, Gew erkschaft, H am b o rn  a. R h .

K I. 24 c, N r. 959 443. D iisenste in . L udw ig  H arte r , 

N iefern, A m t P forzhe im .

K I. 24 k , N r. 959 432. M it  wasserdurchflossenen 

R ohren  ausgekleidete Feue rraum w and . N . V . Carbo- 

U n ion  In d u s tr ie  M aa tschapp ij, R o tte rd a m .

K I. 31 a, N r. 959 467. D rehbarer Schm e lzófen m it  in  

den Ofenkorper yerlangertem  Besch ickungstrich ter. W i l 

he lm  BueB, H annoyer, K irchroderstr . 8.

Deutsche Reichspatente.
KI. 24 e, Gr. 13, Nr. 427 360, yom  23. Ja n u a r  1925; 

ausgegeben am  31. M arz 1926. A k t i e n g e s e l l s c h a f t  

f i i r  r e s t lo s e  V e r g a s u n g  i n  F r a n k f u r t  a. M . (Er- 

finder: W a l t e r  A l t e n k i r c h  in  N o r d h a u s e n  a. H a rz .)

Umsłeuergetriebe fiir  die Schieber gasfuhrender Leitungen,
i. B. bei Wassergaserzeugungsanlagen.

Das Um steuergetriebe is t m it  e iner V o rr ich tun g  

yersehen, d ie den  A rbe itsd ruck  bei der SchlieBbewegung 

gegeniiber dem  A rbe itsd ruck  bei der Oeffnungsbew egung 

yerm indert.
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KI. 24 e, Gr. 11, Nr. 427 287, vom  1. Februar 1923; 

ausgegeben am  31. M arz 1926. F i r m a  F r a n k e  - W e rk e , 

K o m m .- G e s .  a u f  A k t i e n ,  i n  B r e m e n . Drehrost fur 
Gaserzeuger.

A u f einem  zwei- 

te iligen, n iedrig  ge- 

ha ltenen R o s ttu rm  a 

is t eine flachę Rost- 

haube b m it stern- 

fórm igen F lu g e ln  c, d 

befestigt, die abwech- 

selnd lang  u nd  kurz  

sind . D abe i ist der

R o s ttu rm  unter den langen F lug e ln  c (oben e) u nd  unter 

den kurzeń F lug e ln  d  (un ten  f) m it schraggerichteten 

R aum flachen  e, f  besetzt.

KI. 24 e, Gr. 3, Nr. 427 358,
Tom 24. N ovem ber 1922; 

ausgegeben am  31. M arz 

1926. Zusatz zum  P a ten t 

409 766. M a x  B i r k n e r  in  

B e r g .- G la d b a c h .  Wander- 
rostfeuerung.

D ie  Austragw alzen des 

gek iih lten  Schlackengenera- 

tors a werden durch  einen 

Druckwasserm otor b  ange- 

trieben, dessen Abwasser 

durch  den M otor hochgedriickt w ird , um  zur K iih lu n g  

des Generators benu tzt zu  werden.

KI. 24 e, Gr. 11, Nr. 427 359, vom  8 . A ugus t 1924; 

ausgegeben am  31. M arz 1926. L a u c h h a m m e r - R h e in -  

m e t a l l- A k t .  - G e s . i n  B e r l in .  (E rfinde r: G u s t a v  

S asse  in  C h a r l o t t e n b u r g . )  Stufenfórmiger Drehrost 
fur Gaserzeuger.

D ie  einze lnen R inge  a, aus 

denen der D rehrost besteht, sind 

h ins ich tlich  ihrer E x zen tr iz ita t in  

der D rau fs ich t gegeneinander ver- 

setzt, so daB sich die be im  D rehen 

des Rostes entstehenden D riicke  

gegenseitig aufheben. D adu rch , daB 

bei der Bewegung des Rostes die 

AuBenwande der R inge  die Asche au f der einen Seite 

zusam m endrucken , w ahrend sie au f der anderen Seite 

durch  das W egriicken der R inge  gelockert w ird , w ird  die 

Aschenschicht an  den A us tr itts s te llen  des W indes un- 

m itte lb a r  aufgelockert, so daB sich der W in d  gle ichm aB ig 

au f den Q uerschnitt des Gaserzeugers ve rte ilen  k ann .

KI. 241, Gr. 4, Nr. 427 362, vom  17. A ugus t 1918; 

ausgegeben am  31. M arz 1926. Schwed. P r io r ita t  vom  

31. Dezem ber 1914 u nd  6 . Dezem ber 1917. M o t a ł a  

V e r k s t a d s  N y a  A k t i e b o l a g  i n  M o t a ł a  V e r k s t a d ,  

Schweden. Vorrichtung zur Zufuhrung pulverfórmiger
Brennstoffe in  Feuerungen durch ein gasfórmiges Fórder- 
mittel.

in  K a s s e l .  Brenner fiir 
Kohlenstaubfeuerungen.

D er Brenner, bei dem  das 

K oh lenstaubgem isch  yordem  

A u s tr itt  scharf um ge lenk t 

w ird , bes itzt eine A n zah l 

a is E inze lbrenner dienender 

A us tr ittso ffnungen  a, dereń Querschnitte  verschieden

groB sind , u n d  zwar derart, daB die Querschnitte  der-

jen igen A us tr ittso ffnungen  am  gróBten sind , die in  der 

N ahe  der scharfsten U m lenk u ng  des Gemisches liegen. 

D u rch  Fuhrungsb leche b k a n n  der B renner in  einzelne 

Le itkana le  un te rte ilt werden.

KI. 80 a, Gr. 55, Nr. 427 578, v om  2. A ugust 1923; 

ausgegeben am  8. A p r il 1926. C a r l  R e in  in  H a n n o  ver. 

Einrichtung zur Herstellung von 
Formlingen aus Schmelzschlacke.

D er zur A u fn ahm e  der flus- 

sigen Schlacke dienende Form- 

behalte r a m it  den Trennwan- 

den b schlieBt m it  einer Stirn- 

w and  d ich t an  die Ofenwandun- 

gen an , wobei die V erb indung  

beider W an dę  n u r  du rch  einen 

kurzeń , a llse itig  geschlossenen 

U eberlau f c erfolgt, so daB der 

Z u tr it t  von  A uB en lu ft au f die iiberflieBende Schlacke 

verm ieden w ird  u n d  die H itze  des Schmelzofens sowie 

der Geblasedruck au f die Schlacke e inw irkt.

D er B eha lte r a fiir  den pu lverform igen Brennsto ff 

v e r lau ft tr ich te rfó rm ig  nach  unten. U ngefahr in  der 

M itte  des Trichters sind  die m it e inem  Geblase ver- 

bundenen , r ing fórm igen , au f der Innenseite  m it Lochem  

versehenen R ohre  b, c, d  angeordnet, durch  die L u ft 

ausstrom t, welche das B rennsto ffpu lver au fw irbe lt und  

in  das zur Feuerung  fiih rende R o h r  e hinreiB t.

KI. 241, Gr. 5, Nr. 427 363, vom  8 . Ja n u a r  1925; 

ausgegeben am  31. M arz 1926. G e o r g  H a y n

KI. 18a, Gr. 10, Nr. 428 742, vom  22. Ja n u a r  1924; 

ausgegeben am  10. M a i 1926. G e w e r k s c h a f t  L u t z  I I I  

i n  B e r l in .  Verfahren zur Erzeugung von kalt erblasenem 
Roheisen.

D er Hochofen w ird  m it  k a ltem  Geblasew ind be- 

trieben, dessen Sauerstoffgehalt iiber dem  der atmospha- 

rischen L u ft  liegt.

KI. 241, Gr. 6, Nr. 427 871, vom  11. Ja n u a r  1923; 

ausgegeben am  24. A p r il 1926. A m erik . P r io r ita t vom 

26. A p r il 1922. I n t e r - 

n  a t  i o n a  1 C o m  - 

b u s t i o n  E n g in e e -  

r in g  C o r p o r a t i o n  

in N e w Y  o r k .Y .S t .A .

Verfahren und Vor
richtung zur Verbren- 
nung von staubformi- 
gen Brennstoffen.

D er B rennsto ff 

w ird  in  d iinnen  brei- 

te n  Schichten in  fal- 

lender R ic h tu n g  in  

den Yerbrennungs- 

raum  a eingefiihrt, 

u nd  dann  werden die Schichtenstróm e hochkantig 

U -fórm ig umgebogen. I n  der V orderw and b befinden sich 

eine R e ihe  von  Lóchern  c, durch  welche Sekundarluft 

angesaugt w ird .

KI. 24 c, Gr. 2, Nr. 427 958,
vom  6. M arz 1921; ausgegeben 

am  19. A p r il 1926. J o s e f  H e i n 

r ic h  R e in e k e  in  B o c h u m .

Vorrichtung zum Regeln der Luft- 
oder Gasmenge bei Gasfeuerungen.

D er D ruckuntersch ied  vor 

u nd  h in ter einer Verengung in  

der einen L e itung , z. B. der Gas- 

le itung  a, w irk t au f einen m it 

der K on tak tf la ch e  b verbunde- 

nen Schw im m er (oder M em bran)

c, u nd  der D ruckun tersch ied  vor 

u n d  h in te r einer Verengung in  

der anderen, etw a der Luft- 

le itung  d, beeinfluB t eine gleiche 

S chw im m erkon tak tano rdnung  e, f, w odurch  ein An- 

sprechen des Reglers bei Veranderung der S te llung  eines 

der beiden Schw im m er herbeigefiihrt w ird .



Statistisches.

Die Roheisenerzeugung des Deutschen Reiches im August 19261).

I n  T o n n e n  z u  1000  k g .

16. September 1926.______________________________Statistisches._____________  Stahl „nd Eisen. 1269

Hamatit-

eisen

G-ieBerei- 
roheisen und 
GnBwaren 
I. Schmel- 

zung

Bessemer-
Roheisen
(saures

Yerfahren)

Thomas-
Roheisen

(basisches
Yerfahren)

Stahleisen, 
Spiegel- 

eisen, Ferro- 
manganilnd 

Ferro- 
silizium

Puddelroh- 
eisen (ohne 

Spiegel- 
eisen) und 
sonstiges 

Eisen

Insgesamt 

1926 1925

1
A u g u s t

R he in land- W estfa le n  . 

Sieg-, Lahn-, D illg e b ie t 

und  Oberhessen . .

S c h le s ie n ........................

Nord-, Ost- u n d  M ittel- 

deu tsch land  . . . .  

S iid deu tsch land  . . .

Insges. A ugus t 1926 

Insges. A ugus t 1925

23 904 59 342 518 938 95 459 697 643 584 473

\ 967
424 13 586 — 29 148 j 43 701 43 726

3 238 ' I I 18 759 23 877

7 115 i 23 260 > 50 244 > 24 i 83
69 404 89 822

— J J 1 - 20 701 24 003

31 443 99 426 _ 569 182 149 190 967 850 208
65 339 92 090 80 480 015 127 695 682 - 765901

J a n u a r  b is  A u g u s t

R he in land-W estfa le n  . 

Sieg-, Lahn-, D illg eb ie t 

u nd  Oberhessen .

S c h le s ie n ...................

J Nord-, Ost- u n d  M itte l 

d eu tsch land  . .

| S iid deu tsch land  .

In sg e sam t:

[ Ja n u a r  bis Aug . 1926 

Ja n u a r  bis Aug. 1925

246 852 

9 472

61 564

317 888 

607 310

433 670

99 888 

42 243

134 119

709 920 

872 271

5 093

3 244 518

>382 944

709 402 

219 264

183 329

5 093 

32 060

3 627 462 1 111 995

4 163 081 !  528 437

7 686

4 639 835

326 538 

151 292

513 364 

149 015

5 678 605

414 007 

202 594

754 929 

173 524

7 686 5 780 044 

20 500 -  7 223 659

Stand der Hochofen im Deutschen Reiche1).

Hochofen Hocholen

vor-

handene

in
Betrieb
befind-
liche

ęe-

dampfte

in Re- 
paratur 
befind- 
liche

zum
Anblasen

fertig-
stehende

Leistungs
fahigkeit 
in 24 st 

in t

vor-

handene

in
Betrieb
befind-
liche

ge-
dampfte

in Re- 
paratur 
befind- 
liche

zum
Anblasen

fertig-
stehende

Leistungs
fahigkeit 
in 24 st 

in t

1913 330 313 __ __ __ _ 1925
19202) 237 127 16 66 28 35 997 Dez. 211 83 30 65 33 47 820
19212) 239 146 8 59 26 37 465 1926
1922 219 147 4 55 13 37 617 J u l i 208 85 36 60 27 50 560
1923 218 66 52 62 38 40 860 August 208 84 34 61 29 50 820
1924 215 106 22 61 26 43 748

GroBbritanniens Roheisen- und Stahlerzeugung im Juli 1926.

Roheisen 1000 t zu 1000 kg Am 
Ende 

des Mo
nats in 

Betrieb 
befind- 
liche 

Hoch
ofen

Rohstahl und StahlguB 1000 t zu 1000 kg

Hamatit ba

sisches
GieBerei Puddel

zusam

men,

einschl.

son

stiges

Siemens-Martin

Besse-

mer
Thomas son-

stiger

zusam

men

dar-

unter

Stahl

guBsauer basisch

/1925 196,3 164,4 159,4 31,3 583,7 172 164,2 380,5 48,5 11,3 10,3 614,8 13,5
' \1926 180,9 186,1 123,6 22,1 542,0 144 172,7 418,1 50,5 9,3 650,6 12,2

/1925 179,4 173,8 134,5 30,7 550,6 165 182,4 415,6 43,0 11,9 9,9 662,7 14,2
' \1926 159,8 178,0 125,1 22,8 510,0 146 214,9 452,5 37,7 — 10,0 715,1 13,1

Marz . . /192.5 202,6 202.8 151,3 27,9 617,6 169 178,7 461,1 39,9 5,4 10,6 695,7 13,8
' \1926 181,9 206,2 143,5 20,7 577,6 151 233,3 507,7 44.1 — 11,6 796,7 14,4

/1925 190,4 191,5 140,4 23,6 578,9 158 167,2 397,1 . 33,6 _ 9,3 607,2 12,6
11926 173,8 187,6 144,8 18,2 547,7 147 203,8 424,6 34,0 — 9,1 671,5 11,2

Mai . . (1925 172,9 203,5 140,9 26,9 577,1 157 180,9 430,5 40,1 __ 10,5 662,0 13,9
11926 30,4 10,9 38,1 5,0 90,2 23 19,6 20,4 0,8 — 5,6 46,4 6,0

Juni . . /1925 136,9 181,9 141,3 25,0 518,5 148 156,2 390,9 38,6 __ 9,1 594,8 11,7
\ 1926 18,5 0,1 17,0 2,4 42,5 U 12,6 16,2 0,7 — 6,0 35,1 6,0

Ju li . . /1925 134,6 176,9 133,0 24,7 500,6 136 147,6 391,0 51,0 __ 10,2 599,8 13,6
\1926 6,7 — 9,2 1,5 18,2 . 8 5,8 19,1 1,1 — 6,7 32,6 6,6

*) Nach den Erinittlungen des Vereins Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller. 2) EinschlieBlich Ost-Oberschlesien.

x x x v t i .48 161
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Frankreichs Roheisen- und Rohstahlerzeugung im Juli 1926

Puddel-
G-ieBe-

rei-

Besse-

mer-

Tho-

mas-

Ver-
schie-
denes

Ins-

gesamt

Dayon 

Elektro- 
roh-

Besse-

mer-

Tho-

mas-

Sie-
mens-

Martin-

Tie-
gel-
guB-

Elek-

tro-

Ins

gesamt

Davon

Stahl

guB

Roheisen t t
Rohstahl t t

Januar . 
Februar .

35 090
27 895
28 560

146 216 
138 784 
135 971

874
1 789
2 649

562 502 
523 535 
580 590

18 128 
14 511 
24 646

762 810 
706 514 
772 416

2 907
3 230 
3 288

4108
5 017
6 298

449 075 
434 945 
497 269

199 518 
182 832 
215 033

1120
1213
1111

6 745 
6 341
5 900

660 566 
630 348 
725 611

10 873 
11118 
12167

1. Yiertel- 
jahr 1926 91 545 420 971 5 312 1666 627 57 285 2 241 740 9 425 15 423 1 381 289 597 383 3444 18 986 2 016 525 34 158

April . . 
Mai . . .

26 406 
28 011 
28 959

145 434 
162 744 
151 124

2 623 
1 133 
1 133

572 101 
574145 
581 520

21 261 
16 566 
15192

767 825 
782 599 
777 928

3 495 
3 927 
3 832

6183
4148
4150

471 274 
459 989 
484 514

198191 
195 248 
197 017

1000
981

1030

6 621
6 783
7 061

683 269 
667 149 
693 772

11 831 
11 010
12 253

1. Halb-
jahr 1926 174 921 880 273 10 201 3 394 393 110 304 4 570 092 20 679 29 904 2 797 066 1 187 839 6455 39 451 4 060 715 69 252

Ju li . . . 34 997 154 780 1 574 583 438 16 753 791 542 | 4 054 4 957 497 306 208 007 1168 6 671 718109 12 043

Frankreichs Hochofen am 1. August 1926.

Im
P euer

AuBer

Betrieb

Im  B au 
oder in 

A us- 
besse- 
rung

In s
gesam t

O stfrank re ich  . . . 6 4 10 8 8 2

E lsaB - I.o th ringen  . . 4 7 8 9 64

N ord fran k re ich  . . . 1 4 4 3 21

M itte lfran k re ich  . . 9 2 2 1 3

S iidw estfrank re ich 8 5 5 18

S udos tfrankre ich  . . 4 — 3 7

W estfrank re ich  . . . 6 — 9

zus. F rankre ich 1 5 2 29 33 2 1 4

Eisen- und Stahierzeugung Luxemburgs im Juli 1926.

Roheisenerzeugung Stahierzeugung

ś
s
o
-d

t

'os-<
(U
ca
.22
5

t

0)
73

3
Ph

t

zu
-
 

 ̂
s
a
m

m
e
n i

a
o

H

t

S
ie

m
e
n
s
- 

M
a
rt

in
- i

£
<u

t

zu
-

* 
s
a
m

m
e
n

Januar 199 754 2689 1230 203 673 171 244 1748 883 173 875

Febr. . 180 528 3365 1205 185 098 168180 1600 667 170 447

Marz . 207 466 3993 1270 212 729 193 038 2121 625 195 784

April . 192 116 4505 30 196 651 177 830 2144 554 180 528

Mai . . 187 627 7264 5 194 896 167 937 1216 603 169 756

Jun i. . 204 386 6865 — 211 251 188 317 1597 440 190 354

J u l i  . 205 848 5431 211 279 189 039 2012 487 191 538

Die Ergebnisse der Bergwerks- und Huttenindustrie 
Deutsch-Oberschlesiens im Juli 19261)-

Mai Ju n i J u li
G-egenstand 1926 1926 1926

t t t

S te inkoh len  . . . 1 2 0 8  6 7 3 1 3 2 6  690 l  5 8 7  18 1
K oks  ................... 7 8  2 7 8 7 9  8 4 1 80  8 6 0
B rik e tts  . . . . 2 5  9 7 1 2 9  2 6 6 38 9 2 4
R o h te e r ................... 3 8 1 4 3 7 9 9 3 8 4 5
Teerpech u . Teeról 4 5 49 2 5
R o h b e n zo l u nd

H om o logen  . . 1 20 8 1 212 l  20 8
Schwefels. A m m o 

n ia k  .................... 1 234 1 2 5 7 1 2 5 4
R ohe isen  . . . . 2 2  5 2 7 20  9 6 7 18  9 9 9
R o h s ta h l . . . . 3 4  5 5 9 38  10 2 3 6  5 5 7
S tah lguB  (basisch

u n d  sauer) . . . 6 1 4 68 3 8 1 0
H a lb zeu g  z u m  Ver-

k a u f .................... 1 2  468 1 1  7 8 6 2 6 7 5
Fertigerzeugnisse 22 1 6 1 2 5  4 5 5 2 5  2 3 6
G uB w aren

I I .  S chm e lzung 2) 8 4 2 1

Belgiens Hochofen am 1. September 1926.

Hochofen Erzeugung

vor-
handen

unter
Feuer

auBer
Betrieb

in 24 st 

t

Hennegau und Brabant:
1 325Sambre et Moselle . . 4 4 —

Moncheret.................... 1 1 — 100

Thy-le-Ch&teau . . . . 4 4 — 660

H a in a u t ........................ 4 4 — 800

Monceau .................... 2 2 — 400

La Providence . . . . 4 4 — 1200

Usinesde Ch&telineau . 3 2 1 300

Clabecą ........................ 3 3 — 600

2 2 — 400

zusammen 27 26 1 5 785

Luttich:
1 362Cockerill........................ 7 7 —

O u g r ć e ........................ 6 6 — 1 300

A n g le u r ........................ 4 4 —
Espśrance .................... 3 3 — 600

zusammen 20 20 — 3 937

Luxemburg:
7004 4 —

H a lan zy ........................ 2 2 — 168

M u s s o n ........................ 2 2 —

zusammen 8 8 - 1050

Belgien insgesamt 55 54 1 10 772

Der AuBenhandel der Vereinigten Staaten im Rechnungs- 
jahre 1925/26.

N ach den Festste llungen des am erikanischen Handels- 

am tes h a t sowohl die A us fuh r ais auch  die E in fu h r  an 

Erzeugnissen aus E isen u nd  S ta h l in  dem  am  30. J u n i  1926 

abgelaufenen R echnungs jahre  gegenuber dem  Vorjahre 

zugenom m en. V on der E in fu h r  en tfie len  m ehr ais 50 %  

au f Rohe isen; eine be trach tliche  Steigerung der E in fuhr 

war weiter bei Stabeisen, Baueisen u nd  R óh ren  zu ver- 

zeichnen. Der W e rt der A us fuh r  ist von 206 384 686 $ im 

V orjahre  au f 238 245 744 $ im  Berichts jahre  gestiegen; der 

W e rt der E in fu h r  ste llte sich au f 44 350 750 $ gegenuber 

40 534 350 $ in  der gleichen Ze it des Jahres 1924/25. 

W ie  sich der A uB enhande l im  einzelnen gestaltete, geht 

aus nachstehender Zusam m enste llung1) hervor:

A u s f u h r E in f u h r

im Rechnungsjahre

1924/25 1925/26 1 1924/25 1925/26

in t  zu 1000 kg

E ise n  u n d  E isen-  
w a re n :  

R o h e is e n ................ 30 036 31 076 330 402 536 758

Ferrosilizium . . . . 7 566 7178

Ferromangan und 
Spiegeleisen . . . 4 271 1 721 70 625 49 993

Sonstige Eisenlegie-
3 9 4 925 3 088

*■) Obersch l. W ir tsch . 1 (1926) S. 454 ff.

2) A p r il bis J u n i .

1) M o n th ly  S um m ary  of Fore ign Commerce of the 

U n ite d  States, P a r t I ,  J u n i  1926. A lle  Aenderungen der 

A ngaben fu r  1924/25 beruhen au f Berichtigungen. —  

Ygl. S t. u . E . 45 (1925) S. 1653.
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A u s fu h  r E i n f u h r

im  Rechnungsjahre

1924/25 I 1925/26 || 1924/25 1925/26

in t  zu 1000 kg

Alteisen....................
Rohblócke, vorge\v.

71 418 103 SU | 88 853 84 082

Blocke, Halbzeug. 
Eisen- u. Stahl -

84 988 81 135 35 358 28 750

Stabeisen . . . . 105 021 134 298 !) 38 768 94 143
W alzdraht................ 20 252 18 190 6 780 8 606
Kesselbleche. . . . 3 224 3 440 809 3 835
Andere Bleche . . . 84 339 117 342 3 650 4 956
Verzinkte Bleche . . 147 31^ 162 459 __
Stahlbleche, schwarz. 104 261 151 594 __
Eisenbleche, „ 
Bandeisen u. Róhren-

12 055 19 774 — —

stre ife n ................ 34 603 47 702 __
WeiC-u.Mattbleche . 142 693 184 867 317 2 231
B aue ise n ................
Schiffs- u. Behalter-

119 640 167 028 68 228 84 069

bleche.................... 12 511 6 255 __
S ch ie ne n ................
Schienennagel,Klemm-

183 376 149 637 47 244 42 354

platt.,Weichen usw. 
Kessel rohren . . . .  
Andere Rohren aller 

Art u. Róhrenyer- 
bindungsstucke . . 

Eisen-u. Stahldraht . 
Verzinkter Draht . .

33 137 
12 038

222 330 
14 904 
17 198

39 480 
16 836

288 832 
20 353 
16 125

J  49 047

I

2) 99 920

Stacheldraht . . . .  
Sonstiger Draht u. 

Drahterzeugnisse .

82 953 

20 306

62 010 

20 078

' 5 268 9 831

Geschnittene Nagel . 1 951 1 272 __
Drahtstifte . . . . 9 704 12 058 __
Huf- u. andere Nagel 6 836 7 843 848 3) 4 114
Bolzen, Nieten usw . 17 982 15 861 120
H u fe is e n ................ 771 710 —

Zusammen

B ergbau liche
E rzeugn isse :

1 600 115 1 881 303 758 808 1 063 908

Steinkohle................ 18 311 951 19 938 887 472 265 1 613 652
K o k s ....................... 664 752 962 931 92 530 314 367
E isenerze................ 483 729 702 681 2 224 337 2 415 804
Schwef^lkies . . . . — — 285 578 323 802
Manganerz................
Sonstige Eisenlegie-

— 206 171 403 313

rungserze . . . . 2 092 2 218 1 4 212 5 400

Von der E is e n e r z e in f u h r  kam en :

Spanien. . . . 
Schweden . . 
Kanada . . . 
Kuba . . . .  
Franz.-Afrika .
Chile................
Andere Lander

1924/25 1925/26

t zu 1000 kg

144 338 120 002
274 780 122 596

6 559 17 624
404 181 515 226
213 044 235 997

1 153 338 1 328 623
28 097 75 737

M a s c h in e n  und  M a s c h in e n t e i le  w urden im  

Rechnungsjahre insgesamt f iir  23 610 738 $  ein- und  fu r  

398 306 436 $ ausgeftihrt.

Wirtschaftliche Rundschau.

Die Lage des franzósischen Eisenmarktes 

im August 1926.
Die Lage des franzósischen E isenm ark tes blieb 

wahrend des ganzen M onats g iinstig . T rotz einer merk- 

lichen Verm inderung der Nachfrage  konn ten  die voll 

beschaftigten H iittenw erke le ich t ih re  Preise behaupten 

und sogar erhóhen. D iese Preissteigerung w ar iibrigens 

unvermeidlieh infolge des bedeutenden Anwachsens der 

Gestehungskosten: E rho hung  der F rach ten  u n d  Berg- 

arbeiterlohne und , folgeweise, Steigerung der Lebens- 

altungskosten. Anderseits h a t  die Fortdauer der schlech- 

ten englischen W irtschafts lage  au f dem  A us fuh rm a rk t

- oglichkeiten gelassen, die die A u frech te rha ltung  der 
Preise sicherten.

M Einschl. S tah lstabe  seit dem  1. J a n . 1925.

‘ ) E inschl. guBeisernn R ohren  seit dem  1. Ja n . 1926.

3) E inschl. Nagel seit d tm  1. J a n . 1926.

Zwischen dem deutschen Kohlensyndikat und der 

franzósischen Eisenindustrie ist es zu einer Einigung 

gekommen. D e u ts c h e r  K o k s  wird kiinftig der franzó

sischen Eisenindustrie zum Preise von 16,80 R.-./C abZeche 

geliefert bei einer monatlichen Menge von 240 000 t. 

Eine Preisstaffelung ist vorgesehen fiir Lieferungen iiber 

oder unter dieser Menge. Der Entschadigungskoks wird 

den franzósischen Werken zum Preise yon 16,80 R ,-M je 

Tonne ab Ruhrgrube geliefert. M it Erachtkosten kom m t 

der deutsche Koks auf 27,20 R .-M> frei Sierck. Hierzu 

kommen Zoll und statistische Gebiihren, so daB sich der 

neue Preis auf 225 bis 240 Fr. stellt entsprechend dem 

Frankenkurs von 8 bis 8,50. Die Preiserhóhung gegenuber 

dem friiheren Reparationskokspreis betragt demnach 
43 bis 56 Fr. je t.

Der Markt fiir E is e n le g ie r u n g e n  blieb undurch- 

sichtig. Die Werke, die zahlreiche Auslandsauftrage 

erhielten, waren im  allgemeinen gut beschaftigt. Die 

Festigung des Franken erleichterte das Geschaft. Der 

innere Markt konnte sich nicht zur Erteilung bedeutenderer 

Auftrage entscheiden. Die vom Herstelleryerband fiir 

den Monat August festgesetzten Preise bleiben yorlaufig 

fiir den Monat September giiltig. Es kosteten in Fr. je t: 

Spiegeleisen 2 . 8. 16. 8. 31. 8.
10—12 % M n ...............  915 915 915
12—14 % ...................... 950 950 950
14—16 % ,..................  990 990 990
16—18 % ................... 1050 1050 1050
18—20 % ................... 1123 H23 1123

Der R o h e is e n m a r k t  behauptete wahrend des 
ganzen Monats seine Festigkeit. W ahrend aus dem Aus- 

land, insbesondere wegen des Nachlassens des englischen 

Wettbewerbes, zahlreiche Auftrage kamen, war der 

In landsmarkt sehr still. Trotz der fortgesetzt steigenden 

Gestehungskosten wurde der Preis fiir Roheisen yor

laufig unyerandert fiir den Monat September beibehalten. 
Es kosteten in  Fr. je t :

Phosphorreiches GieBereiroheisen
(ab Longwy) 2. 8. 16. 8. 31. 8.

Nr. 3 P. L.............. 600 600 600
Nr. 4 P .L ................  599 599 599
Nr. 5 P. L .............. 598 598 598
Nr. 3 P. E .................  590 590 590
Nr. 4 P. E .................  585 585 585
Nr. 5 P. E.............  580 580 580

Phosphorarmes GieBereiroheisen
(ab H i i t t e ) .................. 670 670 670

Hamatitroheisen (ab Ostbezirk)
liir GieBerei.................  725 725 725
fiir Stahlerzeugung . . . 725 725 725

Der H a lb z e u g m a r k t  war im  August sehr fest. Der 

starkę Beschaftigungsgrad der Werke und der Mangel 

an yerfiigbarer Ware fórderte die allgemeine Preis

steigerung. Der auslandische Wettbewerb forderte gleich- 

falls sehr hohe Preise, und die Kaufer, die dringenden 

Bedarf zu decken hatten , waren gezwungen, die Be

dingungen der Werke anzunehmen. Die Nachfrage vom 

Ausland war besonders stark in  Rohblócken und Platinen. 

Zahlreiche Hersteller, die voll beschaftigt waren, zogen 

sich vom Markte zuriick. Die Preise betrugen ab Werk 

in Fr. je t :  2. 8. 16. 8. 31. 8.

EohblScke ........................... 550—580 550—580 640—680
Yorgewalzte Blocke...............  620—650 620—650 680—730
K n iip p e l..............................  670—700 670—700 730—780
P la t in e n ..............................  660—670 660—670 750—800
Brammen..............................  590—600 590—600 675—725

Der Markt fur F e r t ig e r z e u g n is s e  behauptete seine 

feste H altung  trotz einer bedeutenden Abschwachung der 

Nachfrage. Alle Werke waren gut beschaftigt, so daB es 

den Yerbrauchern nur m it gróBten Schwierigkeiten gelang, 

einige Auftrage unterzubringen. Zahlreiche Hersteller 

hielten sich fiir geniigend m it Auftragen yersehen und 

standen haufig davon ab, weitere Yerpflichtungen ein- 
zugehen. Es kosteten:

Handelsstabeisen 2. 8. 16. 8. 31. 8.
(Ausfuhr) £ 4.13.- 5.-.- 5.1.- b. 5.2.-

Trager P. A.
(Ausfuhr) £ 4.11.6 4.17.6 4.19.6 b. 5.-.-

Trager P. N.
(Ausfuhr) £ 4.12.6 4.18.6 5.-.- b. 5.1.-

Drahteisen (Ausf.)£ 4.16.6 5.5.- b. 5.7.6 5.9.- b. 5.10.-
Walzdraht(Ausf.)£ 5.3.- 5.7.6 5.8.- b. 5.10.-
Stabeisen (Inl.) Fr. 850—900 850—900 950—1000
Trager (Inl.) Pr. 780—830 780—830 900—950
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Obw ohl der M ark t fiir  B le c h e  keine gro Be Lebhaftig- 

ke it zeigte, war die Lage, insbesondere wegen des Fehlens 

des selbst stark  beschaftigten auslandischenW ettbewerbes, 

g iinstig . M it Ausnahm e von verzinkten Blechen waren 

die Preise Ende A ugust sehr fest u nd  zeigten weiter eine 

aufwarts gerichtete Bewegung. Es kosteten im  In la n d  

a b W e rk in F r .  je t :  2. 8. 16. 8. 31. 8.
Grobbleche . . ' 900— 950 900— 950 1000— 1050
Mittelbleche . . 1200— 1300 1200— 1300 1350— 1400
Feinbleche . . 1450— 1500 1480— 1500 1650 1700
Breiteisen . . . 810— 830 810— 830 930 980

Der D r a h t m a r k t  blieb wahrend des M onats 

August lebhaft. D ie Hersteller setzten dem  D ruck  der 

K aufe r starken W iderstand  entgegen, und  die Preise be- 

haup te ten  sich le icht, fo lgten E nde A ugust sogar der 

a llgemeinen Preissteigerung. Es kostete in  F ranken  je  t :

Blanker D raht . . 
Gegluhter Draht 
Verzmkter Draht . 
Verzinkter, blanker

Draht .................
Drahtstifte . . .

2. 8. 

1420— 1470 
1580— 1620 
2000— 2070

2300— 2350
1700— 1800

16. 8. 

1550— 1650 
1700— 1800 
2150— 2250

2300— 2500
1700— 1800

31. 8. 

1550— 1650 
1700— 1800 
2150— 2250

2500— 2600
1750— 1850

Die Lage des belgischen Eisenmarktes 

im August 1926.

W ahrend  des ganzen M onats war der E isenm ark t 

durch groBe Festigkeit ausgezeichnet. D ie Preise behaupte- 

ten sioh, wiesen sogar fortgesetzt steigende R ic h tu n g  auf. 

D ie yerhaltnismaBig feste H a ltu ng  des belgischen F ranken  

trug  auBerdem dazu bei, die U nsicherheit, un ter welcher 

der M ark t ge litten  ha tte , zu beseitigen. D ie M ehrzah l 

der W erke w ar gu t beschaftig t u nd  beanspruchte Liefer- 

fristen von 12 bis 16 W ochen ; E nde  A ugust betrugen 

die L ieferfristen bei einigen W erken sogar m ehr ais 20 

W ochen. D ie K aufe r zeigten im  allgem einen eine gewisse 

Z u riickha ltung , nachdem  sie die aus Spekulationsgriinden 

aufgesparten Auftrage untergebracht u n d  ihren dringend- 

sten Bedarf gedeckt h a tte n ; jedoch erhie lten die W erke 

um fangreiche Auslandsauftrage . Ledig lich die weiter- 

yerarbeitenden Betriebe k lag ten iiber einen M angel an  

Auftragen . E nde  A ugust wiesen die Preise deu tlich  nach 

oben. D ie W erke w idersetzten sich einer E rhóhung  der 

L óhne, nachdem  eine neue E rhóhung  um  5 %  m it  W irk ung  

vom  1. September an  bew illig t worden war. Anderseits 

zogen die Preise fiir  K oh le  u n d  K oks sehr stark  an. A uch 

h insich tlich  der F rach ten  h a t der V erw altungsrat der 

Staatseisenbahnen am  3. September beschlossen, alle 

Tarife ohne Ausnahm e u m  25 %  zu erhóhen, w odurch sie 

au f den Vorkriegsstand kom m en w urden. D ie  luxem- 

burgischen W erke forderten w ahrend des ganzen A ugust 

hohere Preise ais die belgischen W erke. P rak tiseh  blieben 

sie dem  M arkte fern infolge w ichtiger Auftrage , die sie 

aus Deu tsch land  erhalten h a tten .

Der belgische K o h le n m a r k t  lag fortgesetzt sehr 

fest; yerfiigbare Mengen waren k aum  yorhanden. 

Der Kohlenpreis stieg infolge der neuerlichen 5prozen- 

tigen E rhóhung  der L óhne u m  10 Fr. D ie Lage des K o k s -  

m arktes blieb sehr angespannt. Das belgische Koks- 

synd ika t h a t  beschlossen, die Preise fiir  den M ona t 

Septem ber fiir  Hochofenkoks von 200 au f 215 Fr. zu 

erhóhen. Im  freien H ande l erreichten die Preise 215 bis 

220 Fr.

D er R o h e is e n m a r k t  bew ahrte im  Laufe  des Be- 

r ich tsm onats eine sehr feste H a ltu ng . D ie zur Yerfugung 

stehenden M engen waren recht gering, die Yerbraueher 

konn ten  ihre Auftrage nur schwer unterbringen. D ie 

Septemberpreise sind m it  R iick s ich t au f das Anziehen der 

Kokspreise aberm als heraufgesetzt worden. Es kosteten 

in  F r . je t:
B elg ien :

GieBereiroheisen Nr. 3 P . L.
GieBereiroheisen Nr. 4 P . L.
GieBereiroheisen Nr. 5 P. L.
GieBereiroheisen m it 2,5 bis 3% Si 
Thomasroheison, Gute O. M.

L u x e m b u r g :

GieBereiroheisen Nr. 3 P . L.
Thomasroheisen, Gute O. M.

2. 8. 16. 8. 31. 8.

620— 625 610 610
575 575 575
565 565 565
600 600 600
575 575 575

620— 625 610 610
575 575 575

Der H a lb z e u g m a r k t  befestigte sich weiter. Die 

W erke sind  bis zu r Grenze ihrer Leistungsfahigkeit be- 

setzt u n d  yerm ógen der N achfrage n ic h t zu genugen. Die 

englischen K au fe r d rang ten  besonders u nd  boten erhohte 

Preise fu r  sofortige L ieferung. D ie zu r V erfugung stehen

den Mengen waren gleich N u li. Es kosteten in £  je t :

2. 8. 16. 8. 31. 8.

b. 3.16.6 4.5.- b. 4.7.- 4.7.- b. 4.9.6

B e lg ie n :  

Rohblócke . . 
Yorgewalzte 

Blócke . . . 
Kni ippel . . . .  
P latinen . . . 
Róhrenstreifen .

L u x e m b u r g :  
Yorgewalzte 

Blócke . . . 
Kn iippel. . . . 
P latinen . . . 
Róhrenstreifen .

3.15.-

3.17.- b. 3.19.- 
4.5.- b. 4.6.-
4.10.- b. 4.11.-
5.10.- b. 5.12.-

3.17.- b. 3.19.- 
4.5.- b. 4.6.- 
4.9.6 b. 4.11.- 
5.10.- b. 5.12.-

4.7.6 b. 4.8.6 
4.11.- b. 4.13.-
4.17.6 b. 4.19.- 
5.15.- b. 5.17.6

4.8.- b. 4.9.6 
4.11.6 b. 4.13.6 
4.18.- b. 4.19.6 
5.16.- b. 5.18.-

4.9.-
4.14.-
5.-.-
5.17.6

4.9.6
4.15.-
5.1.-
5.18.-

b. 4.10.- 
b. 4.16.- 
b. 5.2.- 
b.G.-.-

b. 4.11.- 
b. 4.17.- 
b. 5.2.6 
b. 6.-.-

Ebenso w ar der M a rk t f iir  W a l z z e u g  durch Festig

ke it ausgezeichnet. A lle  W erke waren g u t beschaftigt. 

D ie Verbraucher erte ilten infolge der E rhóhung  der Preise 

nu r A u ftrage  zur Deckung  des dringendsten Bedarfes. 

D ie  W erke n u tz te n  die Lage aus, wozu sie iibrigens auch 

gezwungen waren durch  die S te igung der Gestehungs- 

kosten, w ie Lóhne, F rach ten , Brennstoffpre ise usw. Es 

kosteten in  £  je t :

B e l g i e n  (Ausfuhr): 2. 8. 16. 8. 31. 8.

Handelsstabeisen 4.16.- b. 4.16.6 5.-.- 5.-.- b. 5.2.-

Rippeneisen . . 5.5.- b. 5.6.- 5.10.- 5.10.- b. 5.12.-

Trager P .A . 4.12.- b. 4.13.- 4.17.6 4.18.6 b. 4.19.-

Trager P . N . 4.15.- b. 4.16.- 4.18.6 4.19.6 b. 5.-.-

Winkeleisen . . 4.15.- b. 4.16.- 5.-.- 5.-.- b. 5.2.6

Drahtstabe . . 5.5.- 5.5.- b. 5.7.6 5.7.6 b. 5.10.-

W alzdraht . . 5.7.6 5.7.6 5.7.6 b. 5.10.-

Bandeisen . . . 6.12.6 6.15.- 6.15.-

Kaltgewalztes .
Bandeisen . . 9.5.- b. 9.7.6 9.5.- b. 9.7.6 9.5.- b. 9.7.6

Runder Draht . 8.8.- b. 8.9.6 8.7.6 b. 8.10.- 8.7.6 b. 8.10.-

Yiereckiger Draht 8.10.- b. 8.11.- 8.10.- b. 8.12.6 8.10.- b. 8.12.6

SechseckigerDraht 8.11.6 b. 8.13.- 8.12.6 b. 8.15.- 8.12.6 b. 8.15.-

L u x e m b u r g  :
Handelsstabeisen 4.11.- b. 4.12.- 5.-.- b. 5.2.6 5.2.- b. 5.3.-

Trager P. N. 4.11.- b. 4.11.6 4.17.6 b. 5.-.- 4.19.6 b. 5.1.-

Trager P. A. 4.11.- b. 4.12.6 4.18.6 b. 5.1.6 5.-.- b. 5.2.-

Drahtstabe . . 5.4.- b. 5.5.- 5.7.- b. 5.7.6 5.9.- b. 5.10.-

W alzdraht . . 5.4.- b. 5.5.- 5.7.- b. 5.8.- 5. 8.- b. 5.10.6

D er S c h w e iB e is e n m a r k t  blieb zufriedenstellend, 

w enn er auch  der allgem einen Aufw artsbew egung nur 

sehwierig fo lgen konn te . D ie N achfrage w ar in  der Tat 

schwach, u n d  nu r die gute B eschaftigung  ermóglichte 

es den W erken , die Preise ohne Schw ierigkeiten aufrecht- 

zuha lten . Es kosteten je t :

SchweiBeisen Nr. 3, 2. 8. 16. 8. 31. 8.
Ausf. fob Ant-
werpen £  4.11.- b. 4.14.- 4.17.6 b. 5.-.- 4.18.6 b. 5.-.-

SehweiBeisen Nr. 3,
In l. ab Werk Pr. 900— 925 925 900—925

U nte r a llen Zweigen des E isenm arktes w ar derjenige 

fiir B le c h e  der bevorzugteste. A lle  Werke sind m it Auf

tragen tiberhau ft, die L ieferfristen erreichten 20 Wochen.

Es kosteten in  £  bzw. in  F r. je t :

Thomasbleche, Ausf. 2. 8.

córH 31. 8.

5 mm . . . 5.-. b. 5.1.- 5.10.- 5.12.- b. 5.13.-

3 mm . . . 5.7 - b. 5.8.- 6.-.- 6.2.- b. 6.3.-

i y 2 mm • • • 7.10.- 7.12.6 b. 7.13.6

1 mm . . . 8.2 - b. 8.5.- 9.7.6 9.7.6 b. 9.10.-

Vio mm  . . . 9.5.6 b. 9.7.6 10.10.- 10.10.- b. 10.12.6

Riffelbleche Ausf. 5.2.- C.-.- 6.2.- b. 6.3.-

Polierte Bleche Ausf. fl. 16 16,50 16,50

Bleche, In land  5 mm 920 975 990

4 mm 950 1025 1025

2 mm 1000 1075 1075

1 y2 mm 1075 1150 1150

1 mm 1175 1250 1250

6/io  mm 1375 1450 1450

Polierte Bleche, In l. 2000 2250 2300

Yerzinkte Bleche, In l.
1 mm 2650 2750 2800

5/io  mm 3400 3500 3600

Riffelbleche, In l. 5 mm 900 950 970

D ie T a tig ke it au f dem  M ark t f i ir  D r a h t  und  D rah t-

e r z e u g n is s e  blieb recht beschrankt. D ie M ehrzahl der 

W erke erh ie lt einige A us fuh rau ftrage , wogegen auf dem 

In la nd sm ark t k au m  G eschafte  zustande kamen. Łs 

kosteten in  F r. bzw. in  £  je t :
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2. 8. 16. 8. 31. 8.
Drahtstifte, In l. 1500 1500 1500
Drahtstifte, Ausf. 7.7.-b. 7.9.- 7.8.-b. 7.9.- 7.7.- b. 7.8.6 7
Blanker Draht, In l. 1400 1400 1400
Blanker Draht,

Ausf. 6.-.- 6.-.- 5.17.6 b. 5.19.6
Gegliihter Draht,

In l. 1500 1500 1500
Gegliihter Draht,

Ausf. 6.16.- b. 6.18,- 6.16.- b. 6.17.6 6.15.6 b. 6.17.-
Verzinkter Draht

In l. 1850 1850 1850
Verzinkter Draht,

Ausf. 8.-.- 8.-.- 7.17.6 b. 7.19.-
Stacheldraht, In l. 2075 
Stacheldraht, Ausf. 11.10.-

2075 2075
11.10.- 11.-.-

Der S c h r o t t m a r k t  blieb w ahrend eines eroBen
Teils des M onats schw ankend, erholte  sich aber Ende
August. Es kosteten in  F r. je t :

2. 8. 16. 8. 31. 8.
Hochofenschrott 360 380— 430 410— 420
Martinschrott . . 365 375— 430 410— 420
Drehspane . . .  310 320— 350 330— 340
la  Werkstattenschrott 530— 540 570 540— 560

Die Lage des englischen Eisenmarktes 
im August 1926.

Im  allgem einen w urde m it  einer Beend igung des 

Kohlenstreiks in  der ersten Augustw oche gerechnet. 

Dieser G laube wurde e n ttau sch t, was fiir  d ie britische 

Stahlindustrie nach v ie rm onatiger D auer des Streiks 

eine hoffnungslose L ah m u n g  zur Fo lgę h a tte . A llerdings 

wurde mehr K oh le  w ahrend  des M onats A ugust ais 

wahrend des V orm onats gefórdert, entweder durch 

Arbeiter, die zur A rbe it zu riickgekehrt, oder von  kleinen 

Gruben, bei denen die A rbe ite r n ic h t  in  den A usstand 

getreten waren, u n d  ebenso w urde m ehr B rennsto ff yon 

Deutschland in  das L a n d  e inge fiihrt u n d  in  einem  groBeren 

Gebiet verteilt. Indessen hande lte  es sich dabe i n u r  um  

eine geringfiigige Besserung in  der B rennstoffversorgung, 

da ein groBer Teil der e ingefiihrten  K oh le  in  yerschiedenen 

Zweigen der britischen S tah lherste llung  n ic h t verw andt 

werden konnte. D ie Folgę davon  war, daB sich die E rzeu

gung in  der britischen S tah lindus tr ie  w ahrend des M onats 

August weiter verringerte. D ie  H erste llung  w urde auch  

aufgehalten durch die Feiertage zu  A n fang  des M onats, 

die in  diesem Jah re  iiber das Uebliche h inaus  ausgedehnt 

wurden. E ine weitere Schw ierigkeit, der die britischen 

Hersteller begegneten, w ar die K n a p p h e it  a n  frem dem  

Halbzeug, die im  le tzten  Teil des M onats fiih lb a r  wurde. 

Allgemein w urden K lagen  la u t , daB die yertragsmaBigen 

Lieferungen sehr unregelm aB ig ausgefiih rt w urden ; ver- 

einzelt waren die W erke gezwungen, ih ren  B etrieb ein- 

zustellen und  au f die A n k u n f t  festlandischen Halbzeugs 
zu warten.

Abgesehen von  verz ink ten  B lechen u nd  Schwarz- 

blechen war der A u s fu h r h a n d e l  in  britischen Stahl- 

erzeugnissen sehr gering . E in ige  W alzw erke, die fest- 

landische K n iippe l u n d  Fe inb lechbram m en gebrauchten, 

sicherten sich ansehnliche M engen bei iiberseeischen 

Herstellern zu Preisen, d ie bedeutend iiber den Nenn- 

preisen u nd  den vor dem  S tre ik  iib lichen  Preisen lagen. 

Indien h a t nennenswerte A u ftrage  a n  Bandeisen fiir 

Baumwollballen e rte ilt, aber die b ritischen W erke 

stieBen auf einen starken auslandischen W ettbew erb . Ka- 

nadische Auftrage f iir  W a lz d ra h t s ind  nach  D eutsch land  
gegeben worden.

D ie Lage des E is e n e r z m a r k t e s  b lieb  gegeniiber den 

vorhergehenden drei M onaten  yo llig  unyerandert. Soweit 

noch Erz eingefiihrt wurde, hande lte  es sich lediglich um  

Restlieferungen au f a lte  Vertrage. Neue Geschafte  wurden 

nicht abgeschlossen. D ie Nennpreise s ind  au f 2 1 /— S  fiir  

bestes R u b io  u n d  18/6 8  f i ir  nordafr ikan ische Roteisen- 

steine cif M iddlesbrough geblieben. N u r  wenige der 

Kisenerzgruben in  E ng lan d  s ind  in  B etr ieb  gewesen und  

auch diese nur teilweise. In landserze  kosteten 18/— 8.
Auf dem R o h e is e n m a r k te  w urden seit J u l i  keine 

-Marktgeschafte ge ta tig t. D ie  verfiigbaren Mengen an 

Koheisen waren so unbedeu tend , daB  der M a rk t keine 

Preise bilden konnte . H ie r u n d  da  w urden kleine Mengen 

mittelenglischen Eisens au f den M a rk t gebracht, da ihre 

sitzer aJIroahlich die L u s t verloren, das E isen langer

au f Lager zu  h a lten . D ie  Yerkaufspreise w aren aus- 

schlieBlich das Ergebnis von E in ze lun te rhand lungen . E s 

gen iig t jedoch zu  sagen, daB jeder einzelne Posten 

GieBereiroheisen, der in  den m itte leng lischen  Gebieten 

erreichbar war, le ich t e inen Preis von  105/— bis 115/— S  
erzielte. A n  der N ordostk iis te  w urden  zwei H ocho fen 

in  Betrieb  geha lten , aber ih re  E rzeugung  w ar 

na tiir lich  yo llig  unzure ichend f iir  d ie A n forde rungen  des 

Marktes. Der Preis f iir  M iddlesbrough-GieBereiroheisen 

N r. 3 h ie lt  sich w ahrend des M onats au f 9 0 /— 8 , d ie 

Herste llung wurde n u r  un te r a lte  A bnehm er yerte ilt , 

so daB von einem  w irk lichen M a rk t in  dieser E isensorte 

n ich t gesprochen werden kann . I n  S ch o ttlan d , wo die 

Vorrate vor dem  S tre ik  ausnahmsweise s ta rk  waren, b lieb 

noch eine gewisse Menge E isen e rha ltlich . Aber die N a ch 

frage war anscheinend sehr gering, da  d ie A bnehm er 

k lag ten , daB sie die geforderten Preise n ic h t  zah len  

konnten . D ie  Preise betrugen im  allgem einen 87/6 bis 

90/— 8  f iir  GieBereiroheisen N r. 3 fre i E isenbahnw agen 

W erk . F i irH a m a t it  w ar wenig N ach frage ; der ub liche  Preis 

betrug 82 /— bis 85 /— S. D ie  Angebote von  festland ischem  

E isen verringerten sich im  Yergleich zur N achfrage; jedoch  

legten d ie Verbraucher einen bedeutenden W ide rs tand  

an  den Tag, m ehr ais 62 /— oder 63 /— S  f iir  festlandisches 

GieBereiroheisen zu  zah len . Anderseits h ie lten  d ie fest

landischen Erzeuger ih re  Preise w ahrend  des ersten Teils 

des M onats au f 66/ — S  u n d  ste igerten sie spater a u f 67/6 

bis 68/ — S  fob . D ie  Yerbraucher leb ten indessen gleich- 

sam  yon der H a n d  in  den M und , d a  sie sehr fiirch te ten , 

durch  E indeekung  m it  teuerem  festland ischen E isen fiir  

den F a li  eines p ló tz liehen  Abbruches des Koh lenstre ikes 

geschadigt zu  werden.

D er H a lb z e u g m a r k t  w ar am  lebha ftes ten  u n d  

h a tte  zugleich die festesten Preise. Z u  A n fang  des M onats 

waren K n iip p e l u n d  Fe inb lechbram m en fiir  sofortige 

L ieferung yom  F es tland  n u r  schw ierig zu  erha lten , aber 

die Verbraucher legten a llm ah lic h  W e rt au f Belieferung 

im  Oktober. D ie  Preise waren w ahrend  des M onats J u l i  

bedeutend gestiegen, u n d  zu  B eg inn  A ugus t koste ten vor- 

gewalzte B lócke 81 /— 8  fob , zweizóllige K n iip p e l 87/ — 

bis 87/6 8  u n d  drei- bis yierzollige 86/ — bis 86/6 S. F e in 

blechbram m en behaup te ten sich le ich t bei 94/6 bis 95/ — 8, 
teilweise kosteten sie 95/6 8 . M itte  des M onats zogen sich 

viele festlandische Erzeuger yom  M ark t zu r iick . D er 

G rund  da fu r  is t schwierig zu  erkennen, aber im  a llge 

m einen w ird  angenom m en, daB die Fes tigung  des F ra n k e n  

und  die Aussicht au f ein Zustandekom m en des europa- 

ischen E isenkarte lls d a m it  im  Zusam m enhang  stehe. 

Anderseits wurde auBerst w ahrsche in lich  ih re  H andlungs- 

weise in  weitem  MaBe dadu rch  bes tim m t, daB  die sta rken 

K au fe  yon H a lbzeug  durch  britische  Verbraueher den 

UeberschuB aufgesaugt h a tte n , der fiir  d ie A u s fuh r  ver- 

fiigbar war, insbesondere, d a  sich g le ichze itig  Anze ichen 

einer bedeutenden Besserung des Fertigw arenm arktes 

bem erkbar m ach ten , w odurch d ie Festlandsw erke natur- 

gemaB dazu  g e fuh rt w urden, sich eine entsprechende 

Menge yon  H a lbzeug  fiir  ih re n  eigenen B edarf z u  sichern. 

D ie Preise schw ankten zw ischen 4 .4 .— £  f iir  yorgewalzte 

Blócke, 4 .10 .— £  fiir  K n iip p e l u n d  4.16.6 bis 4.17.6 £  

f i ir  Fe inb lechbram m en. Gegen E nde  der d r itte n  A u g u s t

woche w ar die H a ltu n g  der festland ischen Erzeuger noch 

unyerandert. D as A ngebo t w ar k n ap p , u n d  die Preise fiir  

Oktoberlie ferung waren 4 .6 .— £  f iir  yorgewalzte B lócke, 

4 .18 .— £  fiir  Fe inb lechbram m en , 4 .12 .— £  fiir  zweizóllige 

K n iip p e l u n d  4 .10 .— £  f iir  drei- bis y ierzollige K n iip p e l.

W ah ren d  des groBeren Teils des A ug us t w ar die N a c h 

frage nach  F e r t i g e r z e u g n i s s e n  sow ohl v om  A us land  

ais auch  vom  In la n d  auBerst schwach. D ie  britische H e r

ste llung von Fertigw aren  geschah fas t ganz aus fest

land ischem  H a lbzeug , obgleich ein oder zwei W erke in  

Siidwales in  der Lage w aren, geringe M engen von Kniip- 

peln u n d  Fe inb lechbram m en zu  erzeugen. Ih re  H erste l

lung  w ar jedoch so gering , daB sie ke inen E in fluB  au f den 

M a rk t ausiib te . D ie  Nennpreise f i ir  Fertigstahlerzeugnisse 

sind unyerande rt geblieben . Sie betrugen f i ir  S tabeisen

8. — .— £  fiir  die A us fuh r  u n d  8.12.6 £  f iir  das In la n d , f iir  

W inkele isen 7 .— . — £  f i ir  die A u s fuh r  u n d  7 .10 .— £  f iir  

das In la n d , f i ir  T-Eisen 7.17-6 £  f i ir  d ie A u s fuh r  u nd
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Zahlentafe l 1. D ie  P re is e n t  w ic  k l u n g  a m  e n g l is c h e n  E i s e n m a r k t  i m  A u g u s t  1 9 2 6

6. August 13. August 20. August 27. August

Britischer
Preis

£  s a

Festlands- 
preis 

£  8 d

Britischer 
Preis 

£ S d

Festlands- 
preis 

£  S d

Britischer 
Preis 

£  8 d

Festlands- 
preis 

£ 8 d

Britischer 
Preis 

£  S d

Festlands- 
preis 

£  S d

K n iip p e l............................ . •
Feinblechbram m en................
T hom as-W alzdraht................

4 10 0 

8 12 6

3 6 0
3 0 0
4 7 0
4 14 6
5 5 0 
4 13 0

4 10 0 

8 12 6

3 6 0
3 0 0
4 9 0
4 17 6
5 6 0 
4 18 0

4 10 0 

8 15 0

3 8 0
3 3 0
4 11 6
4 18 0
5 9 0 
5 3 0

4 10 0 

8 15 0

3 8 0
3 2 6
4 12 0
4 19 0
5 8 6 
5 0 0

8.7.6£  fiir  das In la n d . I n  W ah rh e it jedoch sind  Ueberpreise 

von 7/6 bis 15/— S  fiir  die t  gezah lt worden fiir  jede 

Menge, die innerha lb  ein oder zwei W ochen  geliefert 

werden konnte . Festlandische Preise waren zu  A n fang  

des M onats 4.12.6 bis 4 .13 .— £  fiir  Handelsstabeisen, 

5.5. — £  fiir  3 fu  zollige Rund- u n d  V ierkanteisen u n d  5.7.6 £  

f iir  ^ z o llig e  Rundeisen . Trager m it  einer Festigke it von 

4,4 bis 4,7 k g /m m 2 w urden bezah lt m it  4 .14 .— bis 4 .15 .—£, 

gewóhnliche T hom asgiite  m it  4.12.6 £ . Diese Preise er- 

hóh ten  sich w ahrend des M onats jedoch nach  u n d  nach, 

u nd  in  der d r itte n  W oche forderten viele festlandische 

Hersteller 5 .3 .— bis 5 .5 .— £  fiir  Handelsstabeisen; doch 

konn ten  zu dieser Ze it noch Geschafte zu 5 .1 .— bis 

5 .2 .— £  abgeschlossen werden. Trager in  Thom asgiite  

stiegen au f 4 .18 .— £ , w ahrend 3/ i6- bis %zotlig<' Draht- 

stabe 5.10 .— £  kosteten. Diese hohen  Preise h a tte n  

zweifellos ein starkes S tocken des Geschafts zur Folgę, 

u nd  da gegen E nde  des M onats H o ffnungen  auf Beendigung 

des Kohlenstreikes A n fang  Septem ber au ftauch ten , 

zeigten britische Hersteller wenig N eigung, vom  Fes tland  

au f langere Lieferfristen zu kaufen. Infolgedessen waren 

gegen E nde  des M onats die Preise au f 5. — . — £  fiir  

Handelsstabeisen heruntergegangen. 3fu - bis ^ zo llig e s  

R unde isen  blieb jedoch fest au f 5 .15 .— £ , wahrend 

Trager 4.17.6 £  kosteten. Das Geschaft in  Schiffsblechen 

nach L loyds Yorschriften litt. un ter den langen L ieferfristen, 

die von der M ehrzah l der festlandischen W erke bean- 

sprucht w urden. D ie  hauptsach lichsten Geschafte wurden 

m it  deutschen W erken abgeschlossen. D ie  Preise waren zu 

B eg inn des M onats 5.7.6 £  fob ; indessen steigerten sie 

sich spater a u f 5 .10 .— £ , einige W erke forderten sogar 

5 .15 .— £  fob. Der M ark t f iir  yerzinkte Bleche war 

w ahrend des ganzen M onats ru h ig ; die Preise blieben 

z iem lich fest au f 16. — .— bis 16.10.— £  fob  fiir  24-G yer

z ink te  W ellb leche in  B iinde ln . Der W e iB b lechm arkt war 

ebenfalls in  gedriickter Lage, da die Erzeuger keine festen 

L ieferfris ten zusichern konn ten  u nd  infolgedessen be- 

deutende Auftrage  an  frem de Hersteller, insbesondere 

an  am erikanische, gingen. Ueber die P re isentw ick lung im  

einzelnen un terrich te t obenstehende Zah len ta fe l 1.

stiegen is t; denn viele W erke sahen sich noch zu Ver- 

m inderungen der Belegschaft gezwungen. D ie tatsachlich 

im  ganzen geleisteten A rbe itss tunden  m achen nu r etwa 

55 %  der bei yoller A rbe ite rzah l u n d  norm aler Arbeitszeit 

sich ergebenden S tundenzah l aus.

D u rch  die gunstiger gewordene Lage des Bergbaues 

u n d  der GroBeisenindustrie is t die erhoffte  Belebung der 

besonders in  Frage kom m enden Zweige der Maschinen- 

industrie  in  nennenswertem  MaBe bisher n ich t erfolgt, 

ebenso is t die Besserung in  der T ex tilindustr ie  und  im 

Yerkehrsgewerbe noch w en ig  f iih lb a r . D ie  Baumaschinen- 

indus trie  yerspricht sich von  dem  W ohnungsbauprogram m  

des Reiches u n d  der L ander einen belebenden EinfluB. 

G unstiger k lingen  auch  die M eldungen aus den Kreisen 

der Nahrungs- u n d  G enuB m itte lm asch inen industrie  und 

aus dem  Forderm itte lbau . H ie r is t die Beschaftigung zum 

Teil zufriedenstellend geworden. Im  ganzen b le ib t trotz- 

dem das B ild  der W irtschafts lage  der Maschinenindustrie 

durchaus unerfreu lich .

U eber die A us fuh r der deutschen Maschinenindustrie 

liegen die N ach  weise bis J u l i  yor. Setzt m a n  den W ert der 

m ona tlichen  A us fuh r  von 1925 =  100, so ergibt sich 

folgende R e ihe :

1926: Ja n u a r  Feb ruar M arz A pril M a i J u n i  Ju li 

120 112 135 125 101 100 103

D anach  is t der Versand nach  dem  Auslande, der sich 

im  M arz u nd  A p r il au f einer bemerkenswerten Hohe be- 

fand , seitdem  m ona tlich  abge flau t u n d  fo lg t dam it im 

ub lichen ze itlichen A bstande  der E n tw ick lung  des Auf- 

tragseinganges.

Erhohung  der Saarkoh lenpreise. — M it  W irkung  vom

1. Septem ber 1926 an sind  die Saarbrennstoffpreise weiter 

u m  4,3 %  fiir  K oh le  u n d  6,8 %  f iir  K oks e rhóh t worden. 

D ie neuen Preise ste llen sich wie fo lg t :

Die Lage des deutschen Maschinenbaues im August 1926.
— W ah rend  der J u l i  eine Abschw achung des Auftragsein- 

ganges gebracht ha tte , zeigte das Geschaft im  August 

wenigstens in  einigen Zweigen eine Belebung. Diese h ie lt  

sich indessen im m er noch im  R ah m e n  der Schw ankungen, 

die je tz t  schon eine Re ihe  von M onaten die Lage kenn- 

zeichnen, ohne eine entschiedene Besserung zu bringen. 

Besonders bei den A us landsauftragen w ar die Zunahm e  

yerhaltn ism aB ig  gering u n d  m achte  die w ahrend des J u l i  

e ingetretene Verschlechterung n ic h t w ett. D ie Anfrage- 

ta tig k e it des Auslandes w ird  sogar f iir  den A ugust geringer 

bewertet ais f iir  den V orm onat.

S ta rke r w ar die Steigerung des Auftragseinganges 

bei den A u ftragen  aus dem  In la n d , m achte im  ganzen aber 

doch n u r  wenige Prozent aus, so daB im m er noch 75 %  

der Betriebe iiber durchaus ungeniigenden A u ftrags 

eingang k lagen . A uch  die Anfragen des In landes zeigten 

eine Z unahm e , die aber im  Y erha ltn is  geringer w ar ais die 

des Auftragse inganges u n d  n ic h t gerade au f eine weitere 

Besserung des letzteren im  lau fenden M onat scblieBen laBt.

D ie  B eschaftigung  der W erk s ta tten  h a t sich im  

A ugus t noch  n ic h t gehoben. D ie A n zah l der geleisteten 

A rbe itsstunden  is t sogar noch zuriickgegangen, obgleich 

die durchschn ittliche  W ochenarbe itsze it e in  wenig ge-

K o h le n s o r te n

In  Fr. je t  frei Eisenbahn- 
wagen und Grubenbahnhoi 
bei Abnahme von min- 

destens 300 t

Fettkohlen Flammkohlen

A | B A l A 2 B

T/ngewaschene Kohlen:
157 152Stuckkohlen bis 80 oder bis 50 mm 161 157 161

„ „ 35 m m .................... 152 — — — 142

G-rieBausgebrochenen Stiiek en. . . . 159 155 — — —

Fórderkohlen (bestmelierte) . . . . 122 — 122 118 —

„ (aufgebesserte) . . . . 130 — 130 127 124

„ (geklaubte).................... 122 — — 118 116

„ (gewóhnliche) . . . . 115 — 115 111 —
Rohgriefl (g robkórn ig )........................ 102 100 — — —

,, (gew óhnlich)........................ 99 97 — 95 —
S fcaubkoh len ........................................ 64 — — 62 —

G-ewaschene Kohlen:
169 166 173 169 159

NuB I ..................................................... 172 168 175 172 164

NuB I I  ................................................. 165 161 163 161 157

NuB I I I ................ ................................ 159 153 153 149 145

WaschgrieB 0/35 m m ........................ 145 142 — 134 —
WaschgrieB 0/15 m m ........................ 139 136 — — 125

134 — 112 112 102

Koks: GrroBkoks (trewohulich) . . .
O-roBkoks (Spezial)................
Mittelkoks 50/80 mm Kr. 0 
Brechkoks 30/50 mm Nr. 1 
Brechkoks 15/35 mm Kr. 2

. 198 

. 216 

. 209 
. 209 
. 180

Bei K au fvertragen  von weniger ais 300 t  und  bei 

Bestellungen auBer Vertrag erhohen sich diese Preise 

um  6 Fr. d. t . Bei Vertragen iiber m ehr ais 1000 t  werden
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sog. M engenpram ien au f die L istenpreise bew illig t. F u r  

die auf dem  Wasserwege abgesetzten K oh le n  w ird  zur 

Deckung der K osten  fu r  die Befćirderung von der G rube 

nach dem H afen  sowie der Verladekosten eine Neben- 

gebiihr berechnet, die bis au f weiteres 14 Fr. je t  be

tragt. F u r  die im  L andabsa tz  verkauften  Brennstoffe 

erhohen sich die Grundpreise bei A b nahm e  au f den 

Gruben um  7 Fr. je t  fu r  Forderkoh len, u m  13 Fr. fu r  

Stuekkohlen, u m  9 F r . je t  f i ir  andere Sorten; um  19 Fr. 

je t  fiir Forderkohlen, u m  26 F r . fu r  S tiickkoh len  und  

um  22 Fr. je t  f i ir  andere Sorten bei A b nahm e  im  H afen  
Saarbrucken1).

D ie bisherigen Preise w aren seit dem  1. A ugus t 1926 

in K ra ft2).

United States Steel Corporation. — Der Rechnungs- 

abschluB des S tah ltrustes fiir  das zweite V i e r t e l j a h r  

1926 zeigt gegenuber dem  Vorvierte ljahre wieder eine 

Zunahmc des Gew innes. U n d  zw ar betrug die E innahm e  

nach Abzug der Z insen f iir  die Schuldverschre ibungen der 

Tochtergesellschaften 47 814 105 $ gegen 45 061 285 8 im  

Vorvierteljahr u nd  40 624 221 $ im  zw eiten V ierte ljahr 

1925. A u f die einzelnen M onate  des Berichtsvierteljahres3l 

yerglichen m it  dem  V orjahre , verte ilt, ste llten sich die 

E innahm en wie fo lg t:

A p r i l .........................................

M a i..............................................

J u n i .........................................

1925 

' 8 
13 376 821 

13 803 453 

13 443 947

1926

8
15 705 202

16 159 866 

15 949 037

Zusam m en 40 624 221 47 814 105

In  den einzelnen Y ierte ljah ren  1925 u n d  1926 w urden

emgenommen :
1925 1926

S 8
1. V ie r te l ja h r ....................... 39 882 992 45 061 285
2. V ie r te l ja h r ....................... 40 624 221 47 814 105
3. V ie r te l ja h r .................. 42 400 412 __

4. V ie r te l ja h r ....................... 42 280 465 —

ganze i J a h r 165 188 090 —

Yon der R e in e inn ahm e  des zw eiten V ierte ljahres 

1926 yerbleibt nach A bzug  der Zuw eisungen an  den Er- 

neuerungs- u n d  T ilgungsbestand , der Abschre ibungen 

sowie der V ierte ljahrszinsen f i ir  die eigenen Schuld- 

verschreibungen im  Betrage von  insgesam t 20 165 563 S 

gegen 18 986 328 $ im  V o rv ie rte ljah r u n d  18 735 217 S 

im  zweiten V ie rte ljah r 1925 e in R e in g e w in n  von 

27 648 542 8 gegen 26 074 957 8 im  ersten V ie rte ljah r 1926. 

Au) die Vorzugsaktien w ird  w ieder der iib liche V ie r te l-  

ja h r s - G e w in n a u s t e i l  von 1 % %  =  6 304 919 8 , auf 

die S tam m aktien  g le ich fa lls 1 %  %  oder 8 895 293 8 aus- 

gsteilt. Der verbleibende unverw endete UeberschuB be

tragt 12 448 330 8 .

Buchbesprechungen.

Handbueh der P h y s ik .  U n te r redaktione ller M itw . von  

R . Gramm el - S tu ttg a r t  [u. a.] hrsg. von  H . G e ig e r  

und K arl Sc-heel. B e rlin : Ju liu s  Springer. 4°.

Bd. 11. A n w e n d u n g  der T h e r m o d y n a m ik .  

Bearb. von E . F reund lich  [u. a.] R ed ig ie rt von  F . 

H e n n in g .  M it  198 A bb . 1926. (V I, 454 S.) 34,50 

R.-M, geb. 37,20 R.-M.

,,Das H andbueh  der P hys ik , dessen erste Bandę 

hierm it der Oe ffentlichkeit ubergeben werden, soli eine 

liickenlose Darste llung  des derze itigen S tandes der ex- 

perimentellen und  theoretischen P hy s ik  b ie ten .“  U m  

ieser das Vorwort des W erkes e inle itenden A n k iind ig ung  

gerecht zu werden u nd  eine w irk lich  zeitgemaBe und  

ritische Darste llung der P hy s ik  zu  bringen , wurde der 

gesamte Stoff au f die in  den e inzelnen Sondergebieten 

tiitigen Forscher sehr w eitgehend un te rte ilt . M an  w ird 

aher viel von dem neuen W erke erwarten d iirfen.

x) D ie Preise f iir  S chm iedekoh len sind  die Preise 

dieses Tarifs m it e inem  A ufsch lag  von  3 F r. je  t.

2) Vgl. S t. u . E . 46 (1926) S. 1106.

3) Vel. St. u. E . 46 (1926) S. 694.

W e nn  m a n  weiB, wie sehr das ganze ird ische u n d  

au  Berirdische Geschehen durch  die T he rm o dy nam ik  be- 

s t im m t w ird , so w ird  m a n  m it  besonderer A n te iln ahm e  

den In h a l t  des vorliegenden Bandes stud ieren , u m  zu  

sehen, in  welcher W eise die Yerfasser u n d  der Schrift- 

le iter jenes hohe Z ie l zu  erreichen versucht haben . M an  

k ann  sagen, daB der B and  d ie berechtig ten E rw artungen  

erfiillt. D er In h a l t  zeugt von einer sorgfa ltigen A usw ah l 

u n d  be tr ifft w oh l das ganze Geschehen, soweit es ais 

w ich tig  anzusehen is t. D ie  H aup tiib e rsch rifte n  la u te n : 

T herm odynam ik  der E rzeugung  des elektrischen S trom es; 

W arm e le itu ng ; T herm odynam ik  der A tm osphare ; Hygro- 

m etrie ; T herm odynam ik  der G estirne ; T herm odynam ik  

des Lebensprozesses; E rzeugung  tiefer T em peraturen 

u n d  G asverflussigung; E rzeugung  hoher T em peraturen ; 

W arm eum satz  bei M aschinen. D ie A r t  der D arste llung  

is t fast im m er vorziig lich  u n d  verm eidet u n n ó t ig  ver- 

w ickelte Ausdrucksform en.

Zweifellos is t es auch  ais e in  V orzug des Buches zu 

betrachten, daB m a n  bei seinem S tu d iu m  n ic h t iiber die 

L iickenha ftigke it des heu tigen  W issens im  unk la ren  

b le ibt. Es ware n iederdruckend zu  sehen, w iev ie l Wich- 

tiges u nd  W ichtigstes noch unb ekan n t, u nk la r  u n d  auch 

u ne rkann t is t, w enn n ic h t das Bew uBtsein tróste te , daB 

n ic h t gesicherter Besitz, sondern fortschre itender G ew inn 

in  der E rkenn tn is  w irk liche  u n d  dauernde B efried igung  

bringen kann . Es w ird  gewiB auch  f i ir  m anchen  J iin g e r  

der P hys ik  ein n ic h t unangenehm es Bew uBtsein sein, 

daB die Forschung noch unend liche  unbeackerte  Fe lder 

vor sich sieh t: „ R a u m  f iir  alle h a t  d ie E rd e .“  D ie  groBten 

L iicken der E rkenn tn is  f in d e n  sich natu rgem aB  in  der 

T herm odynam ik  der Gestirne, aber fa s t ebensoviel b le ib t 

in  den iibrigen Gebieten, selbst au f dem  an  sich so a lten  

Gebiete der W arm e le itung , zu  tu n , bei dem  der Warme- 

iibergang tro tz  groBer experim ente ller u n d  praktischer 

Arbeits le is tungen noch  ais u ngek la rt angesehen w erden 

muB. Ueberraschend is t, daB die T he rm odynam ik  der 

A tm osphare  in  verha ltn ism afiig  unzure ichender W eise 

die Frage der S trah lu ng  behande lt. D ie  S trahlungs- 

phys ik  is t h ier schon weiter vorgeschritten, ais die Wetter- 

kunde es fiir  ih ren  Zweck au snu tz t. D ies k a n n  na t iir lic h  

ke in Yorw urf f iir  das B uch  sein, das led ig lich  den  gegen- 

w artigen S tan d  des W issens darzuste llen h a t . — E in ige  

kleinere W iinsche b le iben offen. So h a t te n  in  dem  A b 

schn itt , ,T herm odynam ik  der E rzeugung  des elektrischen 

Stromes“ einige Seiten dem  „K oh le e lem e n t“  oder anderen 

A nordnungen  zur u nm itte lb a re n  U m w and lu n g  von  

chem ischer in  B rennsto ffen en tha ltene r Energ ie  in  e lek 

trische Energie gew idm et werden m iissen, weil h ier eine 

v ie lle icht w ichtige Zukun ftsau fg abe  vorlieg t, d ie  schon 

heute therm odynam isch  behande lt w erden kann .

3)r.»^ng. Alfred Schacfc.

W ilcke, F ., Oberingenieur u n d  vere id ig terSachverstand iger 

f iir  W arm e techn ik : W a r m e t e c h n i k  u n d  W a r m e -  

w i r t s c h a f t .  E lem entares H andb u eh  f iir  P ras is  u n d  

S tu d iu m . B d . 1/2. L e ip z ig : A lfre d  K rone r  1926. 8 °.

B d . 1 : W arm e , B rennstoffe , V erbrennung , GroB- 

feuerungen, Hoch- u n d  H óchstle is tungsdam pfkesse l 

u n d  H ilfsappara te , indus trie lle  Oefen. M it  116 A bb . im  

Text. (X V I ,  262 S.) 9 R ,-M , geb. 11,50 R .-M .
B d . 2 : N euzeitliches Kesselhaus, W arm e-Kraft-  

m aschinen , A bhitzeverw ertung . M it  150 A bb . im  Text 

( X I I ,  264 S.) 9 R .-M , geb. 11,50 R .-M .

W enn heute  ein gróBeres W e rk  uber e inen de rartig en  

S to ff geschrieben w ird , so w ird  es n u r  d an n  noch  einem  

w irk lichen B ed iirfn is entsprechen, w enn es zwei F o rde run 

gen e r f iillt :  entweder m uB  es ais liickenloses, p lanvo ll 

gegliedertes Nachschlagew erk d ienen m it  Angabe a lle r 

a llgem ein  g iilt ig en  E rfah rungs ta tsachen  u n d  Zahlenw erte , 

d ie m a n  heute  noch  verstreut im  S c h r if ttu m  f inde t, oder 

es m uB  eine g le ichsam  von hohem  S ta n dp u nk te  aus ge- 

schriebene U ebers icht der gesam ten Energie- u n d  W arm e- 

w irtscha ft sein, d ie auch  dem  n ic h t au f d iesem  Gebiete 

ta tig en  Ingen ieur eine K la rle gung  der g rundsa tz lic hen  Ge- 

s ich tspunkte  u n d  der tie feren w irtschaftlichen  Zusam m en-  
hange g ib t.
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Beiden Forderungen gentigt das vorliegende W erk  

n u r  teilweise. Es is t dem  Verfasser zwar gelungen, einen 

guten U eberbliek iiber das weitverzweigte G ebiet der 

Warmewirtschaft zu geben, jedoch m ehr an  H a n d  von 

aneinandergereihten Beispielen u nd  E inze lausfiih rungen 

yon ungle ichem  W erte , ais in  straffer u n d  wemgstens im  

H in b lic k  auf die wesentlichen Gesichtspunkte erschopfen- 

der Darste llung. D ie beiden Bandę gliedern sich in  einen 

kurzeń theoretischen Teil iiber W esen u n d  E rzeugung 

der W arm e  u nd  in  die m ehr praktischen Ausfiih rungen 

iiber Feuerungen, Dam pfkessel, Industrieofen , Warme- 

k ra ftm asch inen u n d  Abhitzeverw ertung .

Im  einzelnen ware h ier zu bem erken: I n  beiden 

B anden ist eine F iille  von praktischen W inken  u n d  wich- 

tigen E rfahrungen  en tha lten , aber leider v ie lfach n u r  dem  

Fachm anne ais wesentlich ins Auge fa llend . D ie  eingangs 

geforderte p lanvolle  G liederung is t n ic h t  im m er yor

handen. Ais Beispiel sei der w oh l am  wenigsten gelungene 

A b schn itt iiber Feuerungen ange fiih rt m it  seiner Unter- 

te ilung  in : Baustoffe ; Iso lie rungen; Feuerungen m it

F lam m e nb ild ung ; Feuerungen zur G ew innung brenn- 

barer Gase. M an sollte sich heute doch fre im achen yon 

solch gezwungenen E inordnungen  des Stoffes. Der 

maBgebende G esich tspunkt sowohl fiir  den B au  ais auch 

die Beurte ilung  von Feuerungen aller A r t, die U ebe r-  

t r a g u n g  d e r  W a r m e ,  is t k au m  erw ahnt, k ann  aber 

selbst in  einer elem entaren Darste llung n ic h t en tbeh rt 

werden. E in ige  w ichtige P unk te , wie E n tgasung  des 

Speisewassers, neuere Bestrebungen im  Dam pfturbm en-  

bau, wesentliche Verbesserungen der GroBgasmaschine 

(Auflade- u nd  Spiilverfahren, H e iB zy linderk iih lung ) usw. 

sind iibergangen u nd  konn ten  bei einer N euauflage er- 

ganz t werden. E inze lne  B ehaup tungen , wie die der Un- 

w irtschaftlichke it yon D am p ftu rb ine n  un te r 300 PS  

gegeniiber K olbendam pfm aschinen , konnen irrefiihren 

u nd  bediirfen einer N achpriifung . Desgleichen ware eine 

Ueberbearbeitung der A bschn itte : Temperatur-, Wasser- 

und  D am p f messung notw end ig  nach  den heute  g iiltigen 

B ich tlin ie n1). A u ffa llend  is t ferner das Fehlen von grund- 

legenden Schrifttum sangaben , wie des Buches von G . de 

G r a h l  „D ie  w irtschaftliche Verwertung der B rennstoffe“ 

(3. A u fl. M iinchen : B . O ldenbourg 1923) u n d  der „M it- 

te ilungen der W arm este lle  des Vereins deutscher E isen 

h u tten leu te " (Dusseldorf: Yerlag Stahleisen m . b. H .)  

usw., die doch erst die M og lichke it eines eingehenderen 

S tud ium s gewahren. W e rtv o ll is t der hau fig  w ieder - 

kehrende H inweis au f die Fórderung, daB jedes Betriebs- 

m it te l auch in  entsprechender Weise zu bedienen is t, um  

auch  w irk lich  den gewahrleisteten W irkungsgrad  zu er- 

reichen. E ine  B e ihe  von Angaben iiber Betriebsiiber- 

w achung u nd  B e triebsstatis tik  geben Anweisung zur 

D urch fiih rung  dieses Gedankens. ®t.=$ttg. F. Polak.

Verelns-Nachrichten.

Vercin deutscher Eisenhuttenleute.

Eisenhiitte Oberschlesien,
Zweigverein des Vereins deutscher Eisenhuttenleute.

D e rV o rs tan d  der „E isenh iitte  Oberschlesien*1 h a t  in  

seiner le tzten  S itzung  eine Beihe von dankenswerten Ein- 

r ich tungen  zum  N u tzen  ihrer M itg lieder vorbere itet.

I n  bestim m ten  Ze itabstanden sollen V o r t r a g s -  

a b e n d e  yeransta lte t werden. Der erste f in de t, wie 

bereits m itge te ilt2), am  23. September 1926 in  H indenburg  

s ta tt wobei M aschineninspektor B o ss ę , F a lv ah iit te , 

einen Y o rtrag  iiber „ W i r t s c h a f t l i c h e  K e s s e lu m -  

b a u t e n  w a h r e n d  de s  B e t r ie b e s "  ha lte n  w ird . E in  

weiterer Vortragsabend w ird  yoraussichtlich im  Noyem ber 

s ta ttf in den . Anregungen fiir  diese Abende werden gern

entgegengenomm en.

W e ite rh in  is t beschlossen worden, im  B ah m e n  der 

„E ise nh iitte  Oberschlesien" t e c h n is c h e  F a c h a u s -  

s c h iis s e  zu  b ilden , durch  die den M itg liedern, besonders

M Vgl. Mitt. Warmest. Y. d. Eisenh. Nr. 76 (1925).

2) St. u. E. 46 (1926) S. 1244.

den jiingeren Ingen ieuren , Gelegenheit gegeben werden 

soli, in  unm itte lb a rem  M einungsaustausch m it  Fach- 

genóssen ihre K enntn isse zu  erweitern, E rfahrungen  zu 

sam m eln  u n d  Anregungen f iir  d ie P rax is entgegenzu- 

nehm en. Es w urden hierbei folgende drei Fachausschiisse 

gebildet, welche die m ite inander zusam menhangenden 

oder yerw andten techn ischen Arbeitsgebiete umfassen:

1. f i ir  Hochofen- u n d  Kokerei-Fragen (Vorsitzender: 

D irek to r Benno A m e n d e ,  H u b e r tu sh iit te ) ;

2. f iir  S tah lw erke u n d  W erksto ffe  (Vorsitzender: 

O berh iittend irek tor F r. B e r n h a r d t ,  K on ig sh iit te );

3. f iir  W alzw erke u n d  weiterverarbeitende Betriebe 

(Yors itzender: H u ttend irek to r  $r.=3ng. K . M e e rb a c h , 

Borsigwerk).

D ie  Vorbereitungen fiir  die A rbe iten  dieser Fach- 

ausschiisse haben  bereits begonnen.

V ie lfachen W iinschen  B echnung  tragend , ist ferner 

beabsichtig t, die bereits in  den Ja h re n  1923 u n d  1924 m it 

recht befriedigendem  E rfo lge yeransta lte ten  H och-  

s c h u lk u r s e  in  diesem Jah re  fortzusetzen. Nahere 

M itte ilungen  h ieriiber werden dem nachst bekanntgegeben.

Aus den Fachausschiissen.

N eu erschienen s ind  ais Berichte  der Fachausschiissse 

des Vereins deutscher E isenhu tte n leu te :

W arm estelle .

N r. 89. G . N e u m a n n ,  D usse ldorf: E r f a h r u n g e n ,  

V e r s u c h s e r g e b n is s e  u n d  B i c h t l i n i e n  z u r  F ra g e  

de s  D r u c k l u f t b e t r ie b e s  i n  d e r  S c h m ie d e .  Histo- 

rische E n tw ick lung  des D ruck lu ftbetr iebes. Neuere Be- 

triebserfahrungen. Versuche der A E G . u n d  der W arm e

stelle Dusseldorf. Nachweis der Betriebssicherheit im 

D ruck lu ftbe tr ieb . D ie geldw irtschaftliche  Ueberlegenheit 

des D ruck luftbetriebes. Ueberlegenheit der Blattfeder- 

ham m er, Friktionspressen u nd  re inhydraulischen Pressen.

[28. S.]
N r. 90. H . K l i n a r ,  K re fe ld : D ie  W ir t s c h a f t l i c l i-  

k e i t  d e r  g e n a u e n  w  a r m e t e c h n is c h e n  Ueber- 

w a c h u n g  y e r s c h ie d e n e r  O e fe n . E rfo lge warmewirt- 

schaftlicher U ntersuchung . E in s te llung  u n d  Ueber- 

w achung von Gaserzeugern u nd  Oefen. Yergleich der 

W irtscha ftlichke it yon Gas- u n d  S taubfeuerung. Brenn- 

stoffverbrauch und  Erzeugungserhohung. Zusammenhang 

w arm ew irtschaftlicher u nd  betriebsw irtschaftlicher Unter

suchungen. [10 S.]
N r. 91. H . B a n s e n ,  B he inhausen , u n d  W . H e ilig e n-  

s t a e d t ,  Borsigwerk: V e r s u c h e  z u r  B e s t im m u n g  

d e r  W a r m e i ib e r g a n g s z a h l .  D ie  Warmeiibergangs- 

zah l im  tu rbu len ten  S trom ungsgebiet h ang t wesentlich 

starker yom  T em peraturuntersch ied zw ischen Gas und 

W a n d  ais von der G eschw ind igkeit u n d  dem  Bohrdurch- 

messer ab. Im  lam inaren G ebiet is t sie anscheinend unab- 

hang ig  von den T em peraturen u n d  der Strómungs- 

geschw indigkeit u n d  n u r  abhang ig  vom  Bohrdurch- 

messer. [6 S.]
N r. 92. M . W e n z l  u n d  E . S c h u lz e ,  Oberhausen: 

V e r s u c h e  m i t  D u r c h f  lu  B p y r o m e te r n .  Angaben 

gewohnlicher Thermoelemente am  F iam m rohrende eines 

Kessels lagen bei hoher Kesselbelastung 260 0 unter der 

w ahren G astem peratur. Verschiedene DurchfluBpyro- 

meter zeigten un ter gleichen Bedingungen yerschiedene 

Gastem peraturen an. S tarkę Iso lierung des DurchfluG- 

rohres fiih rte  zur E rre ichung der w ahren Gastemperatur, 

ergab aber groBes N achh inken  der Anzeige infolge zu 

groBer therm ischer T ragheit. B estim m ung  der wahren 

G astem peratur m it H ilfe  elektrisch geheizten Pyrometers. 

DurchfluB pyrom eter, bei denen der Gasstrom  durch zwei 

konzentrische B ohre  gesaugt w ird , weisen noch Fehler 

auf. Verk le inerung der Fehler durch  Anbringung von 

B ippen  in  diesen B ohren . D urch  E in b au  von Fiillkorpern 

im  B a u m  zwischen Schutzrohr des Thermoelements und 

auBerem D urch fluB rohr ergeben sich bei 1000 0 *,as- 

tem peratu r hochstens 5 0 A bw eichung  von wahrer Ĉ as- 

tem peratur. E rsatz des Thermoelements durch optisches 

Pyrom eter u n d  M og lichke it der Gastemperaturmessung 

oberhalb  P la tinschm e lzpunk tes . [8 S.]


