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• Jie  wichtigsten europaischen Eisenlander, die in 

' der friiheren Friedenszeit uber ihren eigenen 

Landesbedarf Eisen herstellten und durch ihre Aus

fuhr am Weltmarktgeschaft teilnahmen, waren fol- 

gende fiinf Lander: 1. Deutsch land , 2. GroB

britannien, 3. Frankre ich , 4. Oesterreich- 

Ungarn, 5. Belgien. In der Nachkriegszeit traten 

auBer den oben genannten Landern selbstandig auf 

dem Weltmarkt auf: 1. Luxem burg, 2. das Saar

gebiet, 3. die Tschechoslowakei, 4. Polen und

5. Ungarn. Die Zahl der auf dem europaischen Aus

fuhrmarkt einander gegeniiberstehenden Lander hat 

sich also im Yergleich zum Jahre 1913 verdoppelt. 

Aber die Gesam tgew innung von Rohstahl ist bei 

den erwahnten Landern von iiber 37 Mili. t1) im Jahre 

1913 auf etwa 35 y2 Mili. t im Jahre 1925, also um 

etwa i y 2 Mili. t zuruckgegangen. Noch ungunstiger 

stellt sich die A ufnahm efah igke it derselben 

Eisenlander dar; sie hatte im Jahre 1913 fast 27 Mili. t 

erreicht, blieb aber im Jahre 1925 mit hochstens

24 Mili. t mindestens 3 Mili. t hinter dem friiheren 

Friedensbedarf zuriick. Die UeberschuBherstel- 

lung bzw. Ausfuhr, und zwar nicht in Rohstahl, 

sondern in Halbzeug und Walzwerks-, insbesondere 

in Fertigerzeugnissen gerechnet, betrug bei den er

wahnten Landern im Jahre 1913 ungefahr 10,25 Mili. t, 

im Jahre 1925 aber rd. 11,7 Mili. t. Wahrend also der 

Gesamtbedarf der Lander um 3 Mili. t, die Gesamt- 

herstellung aber nur um l 1/2 Mili. t im Vergleich zu 

1913 zuruckgeblieben ist, hat die Ausfuhrmenge um 
etwa l 1/2 Mili. t zugenommen.

Klagte man schon in der Yorkriegszeit nicht mit 

Unrecht iiber scharfe Preiskampfe auf dem 

W eltm arkt, so trug schon die VergróBerung der 

Ausfuhrmenge dazu bei, daB in der Ńachkriegszeit 

diese Preiskampfe keine milderen Formen annahmen. 

Dazu kam die Zerriittung der Wahrungen, die, von 

GroBbritannien abgesehen, eine erhebliche Steige-

1) I n  diesen u n d  in  fo lgenden Z ah len  is t weder R o h 

eisen noch ein E isengieBereierzeugnis en tha lten , weil sich 

ie In te rna tiona le  R o hs tah lgem e inscha ft n ic h t  d a m it 
beschaftigt.

X L .,«

mng der Wettbewerbskraft herbeigefuhrt hat. In den 

Jahren 1921 bis 1923 war es vor allen Dingen die 

deutsche Inflation, welche die Weltmarktpreise in die 

Tiefe fiihrte, und in den darauffolgenden Jahren war 

es die Frankenzerriittung , welche die Eisenwelt- 

marktpreise bestimmte und innerhalb der letzten 

zwei Jahre auf einen erschreckenden Tiefstand 
braclite.

Die groBten Yerluste im  Ausfuhrgeschaft 

haben infolge des Yersailler Vertrages im Vergleich 

zur Vorkriegszeit Deutschland und England zu be- 

klagen. Die Ausfuhrmengen an Rohstahl in Form 

\ on W alzeisen, insbesondere an Fertigerzeugnissen, 
betrugen

1913 1925

bei D e u ts c h la n d ................... 4 500 000 t  2 200 000 t

bei E ng land  .......................  3 400 000 t  2 800 000 t

Es betrug also der Riickgang der Ausfuhr an Stahl- 

erzeugnissen bei Deutschland 2 300 000 t, bei Eng

land 600 000 t. Die Kriegsgewinner auf dem 

Eisenwe 11markt sind, wenn man von der riesigen 

Kraftigung der nordamerikanischen Stahlmacht ab- 

sehen will, Frankreich und Belgien. Es betrug die 

Ausfuhr an Walzware, auch an Fertigerzeugnissen:

, . „  , . , 1913 1925
bei E r a n k r e i c h ................... 430 000 t  2 800 000 t

bei B e lg i e n ............................  1 320 000 t  3 000 000 t

Die Ausfuhr nahm also bei Frankreich im Jahre 1925 

um 2 370 000 t und bei Belgien um 1 680 000 t zu. 

Frankreich und Belgien sind es demnach, die zu

sammen mit 4 Mili. t Ausfuhrgewinn seit dem Jahre 

1913 mehr gewonnen, ais Deutschland und England 

mit 2,9 Mili. t verloren haben. Dazu kommt der 

Ausfuhrgewinn der Yereinigten Staaten von Amerika, 

der Tschechoslowakei, Polens usw. Die deutsche 

Eisen- und Stahlindustrie hatte diese schmerzlichen 

Yerluste auf dem Weltmarkt ruhiger ansehen konnen, 

wenn die Wettbewerbslander mit ihren Ausfuhrliefe- 

rungen nach fremden Landern gegangen waren und 

Deutschland selbst verschont hatten. D eutsch land 

ist aber, namentlich in der Zeit nach der Stabili- 

sierung, bei seiner sich langsam wieder erholenden 

Kaufkraft ein begehrtes Absatzgebiet der Ueber-
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schuBlander Frankreich, Belgien, Luxemburg, der 

Tschechoslowakei, Polen und Oesterreich geworden. 

Daneben spielt naturlich die Einfuhr von Qualitats- 

stahl aus Landern wie England, Schweden usw. nach 

wie vor eine Rolle.
Die Gesam teinfuhr an Stahlerzeugnissen 

(wiederum ohne Roheisen und daraus hergestellte 

Erzeugnisse) betrug in Deutschland im Jahre 1913 

nur 116 000 t, sie erhohte sich aber so stark, daB sie 

931 000 t im Jahre 1925 erreichte. Diese von Osten 

und vor allen Dingen von Westen her eindringenden 

fremden Stahlerzeugnisse haben die deutschen In- 

landspreise um so starker beeinfluBt, ais die In- 

flation in den benachbarten Landern den Goldwert 

ihrer Papierpreise immer mehr driickte und die Eisen- 

preise in vielen Lieferungen schon unter die friiheren 

Friedenspreise gesenkt hat. Namentlich der west- 

europaische Wettbewerb war es, der im Sommer 

1925 zu dem noch im Juni 1926 giiltigen BeschluB 

der deutschen Rohstahlgemeinschaft fuhrte, die Roh

stahlgewinnung um 35 % einzuschranken.

Gegen die Macht des Frankendum pings auf 

dem Weltmarkte wie auf dem Inlandsmarkte half 

weder die Beibehaltung der aus dem Jahre 1879 

stammenden Eisenzólle, noch der ZusammenschluB 

der deutschen Eisen- und Stahlindustrie in Syndikate 

und Kartelle, noch war anzunehmen, daB andere 
RationalisierungsmaBnahmen, wie die Grundung der 

Vereinigten Stahlwerke, einem weiteren Yordringen 

des Inflationsdumping treibenden Auslandes Einhalt. 

gewahren konnte.
Die Preisentwicklung brachte immer gróBere Ge- 

fahren fiir die deutsche Industrie insofern, ais auch 

die zahlreichen Zweige der hoch entwickelten deu t

schen E isenverarbeitung und dereń Ausfuhr- 

geschaft bedroht wurden. Waren schon yiele wich

tige Absatzlander dazu iibergegangen, sich durch 

Grundung eigener Maschinen- usw. Fabriken mit 

ZollmaBnahmen und durch sonstige staatliche Unter- 

stutzung vom Bezug deutscher Fertigerzeugnisse un- 

abhangig zu machen, so muBte das Inflationsdumping 

in der Eisenwirtschaft unseren Maschinenbau, die 

Elektrotechnik, Fahrzeugindustrie und Kleineisen- 

warenindustrie immer mehr mit Besorgnissen er- 

fiillen, wenn sie sahen, daB ihre auslandischen Wett- 

bewerber in Holland, GroBbritannien, Belgien, der 

Schweiz, Oesterreich, Italien usw. von Frankreich 

und Belgien infolge der Inflationswirkungen immer 

billiger bedient wurden. Ferner sahen sie zu ihrem 

Schaden eine zunehmende Zuriickhaltung der deut

schen Eisenindustrie in der Herausgabe neuer Bestel- 

lungen, die sonst fur den Umbau und Neubau von 

Hiittenwerksanlagen zu erwarten gewesen waren.

Die nunmehr zum AbschluB gekommenen zwi- 

schenstaatlichen Stahlverhandlungen sind daher von 

groBziigigeren und weitblickenderen Planen getragen, 

ais es bei dem sogenannten Luxemburger Eisen- 

pakt vom F ruh jah r 1925 der Fali gewesen ist. 

Dieser, nicht zur Ausfuhrung gekommene, Vertrag 

war eigentlich nur dazu bestimmt, aus den deutsch- 

franzosischen Handelsvertragsverhandlun- 

gen auf privatem Wege die Schwierigkeiten auszu-

raumen, die durch rein staatliche Vereinbarungen 

schwerlich zu beseitigen waren. Denn in einer Zeit 

der Wahrungszerruttung in vielen Landern laBt sich 

an den Z o llen nichts abbauen, wenn man nicht die 

Wettbewerbs- und Dumpingsgefahren noch ver- 

groBern will. Noch weniger konnte naturlich davon 

die Rede sein, daB die im Versailler Yertrag stehende 

Bestimmung iiber die zollfre ien Eiseneinfuhr- 

kontingente Lothringens, Luxemburgs und des 

Saarlandes uber die im Versailler Yertrag gesetzte 

Frist vom 10. Januar 1925 hinaus verlangert werden 

konnte. Der erwahnte Luxemburger Eisenpakt vom 

Fruhjahr 1925 brachte fur die deutsche Eisenindu

strie das groBe Opfer und fiir die franzosisch-belgisch- 

luxemburgische Wettbewerbsindustrie das groBe Zu- 

gestandnis, daB 1 750 000 t Eisen- und Stahlerzeug

nisse zollbegiinstigt in Deutschland eingelassen werden 

sollten. Die genannte Menge war, nach der vollen 

Beteiligungszahl der deutschen Rohstahlgemeinschaft 

gemessen, derart, daB beim Steigen des Absatzes 

der Rohstahlgemeinschafts-Versandmengen auch das 

erwahnte Luxemburger Kontingent steigen und mit 

einem Riickgang des deutschen Inlandsgeschafts 

auch die Einfuhrlieferungen abnehmen sollten. Mit 

diesem groBen Entgegenkommen hoffte man, in 

Frankreich das Zugestandnis auslosen zu konnen, die 

Erzeugnisse des deutschen Maschinenbaues, der 

Elektrotechnik, der Kleineisen- und Stahlwaren- 

industrie usw. zu herabgesetzten Zollen in Frankreich 

einfiihren zu konnen.

Kaum war dieser private Luxemburger Eisenpakt 

abgeschlossen, da wurde er durch das staatliche 

deutsch-franzosische Saarhandelsabkommen vom 

Sommer 1925 durchkreuzt; denn in diesem Saar- 

handelsabkommen war den Ausfuhrwiinschen der 

deutschen yerarbeitenden Industrie keine Rechnung 

getragen, und es war sogar der Saareisenindustrie zu- 

gemutet worden, entsprechend ilirer zollbegiinstigten 

Einfulir von Eisen und Stahl nach Deutschland nicht 

unerhebliche Pramien an die Lothringer Eisenindu

strie zur Fórderung dereń Einfuhr nach Deutschland 

zu zahlen. SchlieBlich hatte damals wider aller Er

warten die franzósische Regierung gegen Deutsch

land die Unfreundlichkeit begangen, ein Kolilen- 

einfuhrverbot zu erlassen. So kam es, daB der 

Luxemburger Eisenpakt keine Verwirklichung fand.

Alsbald begannen im Sommer des Jahres 1925 

neue private Eisenverhandlungen mit dem Ziel, das, 

was der Versailler Vertrag zerrissen hatte, wieder 

zusammenzuflicken. Man wollte ferner wiederum 

die Besorgnisse der siiddeutschen Eisenverbraucher 

zerstreuen und durch Zulassung von Einfuhrmengen 

aus dem Saargebiet, aus Lothringen und Luxemburg 

eine reichliche Versorgung von Bayern, Wurttetnberg, 

Baden und Hessen sowie der Rheinpfalz herbei- 

fiihren. AuBerdem wollte sich die deutsche Eisen- und 

Stahlindustrie ihrer ans franzósische Zollgebiet ge- 

bundenen Schwester, der Saareisenindustrie, an- 

nehmen, und schlieBlich sollte dariiber hinaus eine 

weitergehende Abmachung mit Frankreich und 

Belgien getroffen werden, die zu einer neuen Ord- 

nung des west- und m itte leuropa ischen ,
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ja  des gesamten europaischen Stahlge- 
schafts fiihren sollte.

Was die Saareisenindustrie anlangt, so hat 

man in erfolgreicher Weise trotz der Trennung durch 

die Zollinie eine Verbindung mit den deutschen Syn- 

dikaten des Stahlwerks-Verbandes, der Rohstahl

gemeinschaft usw. herbeizufuhren gewuBt, und zwar 

fiir diejenigen Mengen, welche die Saarhutten nicht 

in Frankreich und im sonstigen Ausland, sondern 

auf dem deutschen Markt unterbringen wollen.

Was dann die zur Erleichterung der deutsch- 

franzósischen Handelsvertragsverhandlungen dienen- 

den deutsch-franzósischen privaten Eisenverhand- 

lungen anlangt, so haben diese einen AbschluB in 

einem sogenannten Lothringer Kontingents- 

abkommen gefunden, das die Abnahme von Eisen- 

und Stahlerzeugnissen durch die deutschen Eisen- 

yerbande neben den erwahnten Saarerzeugnissen 

vorsieht. Die Lothringer Mengen richten sich nach 

der Aufnahmefahigkeit des deutschen Eisenmarktes. 

Zwar steht der Prozentsatz, berechnet nach dem 

deutschen Inlandsbedarf, fest, aber die tatsachlichen 

Mengen konnen je nach den Absatzmóglichkeiten 
innerhalb Deutschlands schwanken.

Da nun die Besitzer gewisser Saarhutten auch an 

den zum belgischen Zollgebiet gehórenden Luxein- 

burger H iitten  beteiligt sind und diese auch wieder- 

um deutsche Eiseninteressen haben, ergab sich daraus 

die Notwendigkeit, die Luxemburger Eisenindustrie, 

die ihren Absatz fast zu 95 % auBerhalb des kleinen 

Landes suchen muB, in das erwahnte Kontingentsab- 
kommen einzubeziehen.

Der Name „ In te rnationa le  Rohstahlge- 

meinschaf t“ ist von deutscher Seite gewahlt worden, 

um darzutun, daB es sich hier um eine ahnliche organi- 

satorische MaBnahme handelt wie bei der „Deut

schen Rohstahlgemeinschaft11, welche bekanntlich 

eine Gesamtkontingentierung der deutschen Stahl

werke herbeigefiihrt hat und die jeweilige Anpassung 

der Stahlherstellung an den Stahlbedarf regelt, ohne 

daB die Rohstahlgemeinschaft ais solche in die Preis- 

frage eingreift. Im Rahmen der deutschen Rohstahl

gemeinschaft sind allerdings eine Anzahl von Syndi- 

katen gebildet worden, die nicht nur die Beteiligungs- 

zahlen der einzelnen angeschlossenen Werke festge- 

setzt haben und danach die Auftrage verteilen, 

sondern auch die Preise fur In- und Ausland regeln.

So hat also das in der deutschen Eisenindustrie 

nunmehr herrschende Verbandswesen das Muster 

fiir die internationale Stahlverstandigung abgegeben. 

Zunachst ist fiir die Zollgebiete, welche die deutsche, 

franzósische, belgische. luxemburgische und Saar

eisenindustrie umfassen, die neue internationale Roh

stahlgemeinschaft gebildet, mit der Absicht, andere 

Eisenlander, auch England, einzubeziehen. Wenn 

zunachst die Yerhandlungen unter den deutschen, 

franzósischen und belgischen einschlieBlich luxem- 

burgischen und Saarindustriellen gefiihrt worden 

sind, so hangt dies damit zusammen, daB diese Eisen

lander in engster Nachbarschaft liegen. Denkt man 

sich einen Kreis, der die Stadt Koblenz am Rhein 

zum Mittelpunkt hat, einen Kreis, dessen Durchmesser

nur 500 km hat, so umfaBt das darin liegende Gebiet 

etwa 85 % der Gesamtgewinnung der erwahnten 

Produktionslander. Diese enge Nachbarschaft der 

deutschen, franzósischen und belgisch-luxemburgi- 

schen Stahlindustrie machte natiirlich die oben er

wahnten ungiinstigen Markteinfliisse noch schwerer 

ertraglich. Bis zum tschechischen und polnischen 

Wettbewerb ist fiir diese Gebiete eine groBe Entfer- 

nung, und der englische hat zweifellos nicht die giin- 

stigen Herstellungsbedingungen wie Frankreich und 
Belgien.

Deutsch land, Frankre ich un 1 Belgien zu

sammen genommen haben im Jahre 1913 zusammen 

iiber 26Mili. t Rohstahl hergestellt. Davon entfielen auf

1. das deutsche Z o l l g e b i e t ..................  18 935 000 t

2 . F r a n k r e ic h .....................................4 687 000 t

3. Belgien ................................................... 2 764 000 t .

Im Jahre 1925 dagegen wurden etwa 25,7 Mili. t 
Rohstahl hergestellt, und zwar

1. im  deutschen Zo llgeb ie t . . . . .  12 195 000 t

2 . in  F rankre ich  m it  L o th r ing e n  . . 7 446 000 t

3. in  B e l g i e n ............................................... 2 411 000 t

4. in  L u x e m b u r g .....................................  2 084 000 t

5. im  Saargebiet .....................................  1 564 000 t.

Wahrend Deutschland gegenuber 1913 iiber

7,7 Mili. t Stahlgewinnung eingebiiBt hat, hat Frank

reich mit Lothringen rd. 2,8 Mili. t und mit dem 

Saargebiet sogar 4,3 Mili. t gewonnen; Luxemburgs 

Erzeugung yon mehr ais 2 Mili. t kommt dank der 
neuen Zollunion Belgien zugute.

Die Leistungsf ah igkeit dieser Gebiete fur die 

Rohstahlgewinnung diirfte heute etwa 32 bis 33 Mili. t 

betragen. Diese Gebiete an sich stellen bereits so viel 

Stahl her, ais ganz Europa braucht, und sind in der 

Lage, ihre Stahlgewinnung in yerhaltnismaBig kurzer 

Zeit so zu steigern, daB sie selbst die Stahlausfuhr 

Englands, der Tschechoslowakei, Polens, Oester- 

reichs usw. mit iibernehmen konnten. Hierin wird 

die groBe festlandische, ja Weltbedeutung der neuen 

internationalen Rohstahlgemeinschaft jedermann 
deutlich.

Immerhin stellen die bisherigen Abreden nur einen 

Anfang dar, man ist sich sehr wohl der Grenze be- 

wuBt, die man nicht iiberschreiten kann. So hat man 

sich absichtlich gegenseitig keinen Schutz fiir 

den heim ischen Absatz gewahrt. Es kann also 

Deutschland weiterhin seine belgischen Kunden be- 

liefern, wie Belgien seinerseits seine alten franzósi

schen Geschaftsfreunde yersorgen kann usw. Ein 

Unterschied besteht dagegen fiir Deutschland. Es 

ist bereits gesagt, mit welch starker Einfuhr Deutsch

land aus Frankreich, Lothringen, Luxemburg und dem 

Saargebiet zu rechnen haben wird. Diese Mengen 

gegenseitiger Belieferung sind nicht unerhebirch. 

Zwar ist die Ausfuhr Deutschlands nach Belgien und 

Frankreich nur gering; sie erreichte im Jahre 1925 

nicht viel mehr ais 50 000 t gegen 310 000 t im Jahre 

1913. Aber was Belgien an Deutschland und Frank 

reich liefert, diirfte im vergangenen Jahre 230 000 t 

gegen 32 000 t im Jahre 1913 betragen haben. Und 

die franzósische Ausfuhr nach Deutschland und 

Belgien-Luxemburg uberschreitet sogar 1 370 000 t 

gegen 381 000 t im Jahre 1913. Kurz, es handelt sich
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gegen 420 000 t im Jahre 1913 um rd. 1,65 Mili. t 
Stahlerzeugnisse gegenseitiger Belieferung, 

die den Inlandsmarkt belasten und stóren konnen. 

Aber im Vergleich zu der gesamten Rohstahlgewin- 

nung der beteiligten Lander bedeutet diese Menge 

nur etwa 6 % des Absatzes. Es ist erklarlich, daB 

man solche Storungen in Kani nimmt, um die Losung 

der Gesamtfrage zu fordern.

Es ist schon viel gewonnen, wenn man die ge- 

samte Rohstahlmenge in die Hand bekommt und 

durch eine freiwillige Selbstzucht Ausschreitungen 

in der Gewinnung und im Absatz zu vermeiden sucht. 

Angesichts der oben fiir 1913 und 1926 mit 26 bzw.

25,7 Mili. t angegebenen Gesamtrohstahlerzeugung 

der in Betracht kommenden fiinf Lander ist es nahe- 

liegend, daB diese Gesamtleistung bei der Verteilung 

der Quoten eine groBe Rolle spielt. Ohne W ahrung 

des Besitzstandes der einzelnen Lander ware 

wohl iiberhaupt keine Losung zu erzielen gewesen. 

Gefordert wurde die Einigung auf der Gegenseite 

dadurch, daB man die Wirkungen der Deflations- 

krise, in welche die deutsche Industrie seit der Mark- 

stabilisierung geraten ist, kennen gelernt hat und 

selbst vor den Nachwirkungen einer Frankenstabili- 

sierung nicht ohne Furcht ist. Lage es doch nahe, 

daB auch eine Wahrungsstabilisierung in den west- 

lichen Frankenlandern die Selbstkosten aller Art zu

nachst hoch halt und die Preislage so erheblich ver- 

andert, daB sich zum mindesten die auslandischen 

Abnehmer mehr Deutschland zuwenden wurden, ais 

es in den letzten Jahren der Fali gewesen ist. Auch 

die Bildung des „Vereinigte Stahlwerke, A.-G.“ ge

nannten deutschen Stahlblocks mit seiner gewaltigen 

Leistungsfahigkeit und die zu erwartenden weiteren 

MaBnahmen der deutschen Eisenindustrie haben dazu 

gefiihrt, daB die benachbarten Eisen- und Stahl- 

industriellen kartellfreundlich geworden sind. Was 

die deutsche Seite anlangt, so hat sie nach den 
schweren Yerlusten infolge des Yersailler Yertrags 

danach gestrebt, einen Ausgleich zu finden und die 

langst verlorengegangene Wirtschaftlichkeit wieder- 

zufinden.

Im Kampfe um die Beteiligungszahl hat man nach 

langem Hin und Her eine Losung gefunden, die zu

nachst von der Rohstahlerzeugung der einzelnen be

teiligten Lander in dem ersten Vierteljahr 1926 aus- 

geht, obwohl diese Zahlen fiir Deutschland ungiinstig 

und fiir die anderen Lander giinstig sind. Man rechnet 

jedoch mit einer baldigen Zunahme des Stahlbedarfs 

und deswegen auch der Rohstahlgewinnung. Man 

blieb deswegen fiir die Endbeteiligung nicht bei

25 oder 26 Mili. t Gesamtmenge stehen, sondern 

erstreckte sie auf einen Gesamtabsatz von rd. 29 Mili. t. 

Sobald im Gesamtabsatz diese Stahlmenge erreicht 

ist, bleiben die Beteiligungszahlen der einzelnen 

Lander unyerandert, und zwar ergeben sich dann etwa

1. f iir  D e u t s c h l a n d .....................................  43,20 %

2. f iir  F rankre ich  einschl. Lo th ringen . 3 1 ,20 %

3. f iir  B e lg ie n ..................................................  1 1 ,50 %

4. f iir  L u x e m b u r g ......................................... 8,30 %

5. fiir  das Saarland  . .................................. 5 ,8 0 %

zusam m en 100,00 %

Diese Beteiligungszahl erlaubt z. B. Deutschland, 

seine Stahlgewinnung in der Hohe des ersten Viertel- 

jahres 1926 zu iiberschreiten und wohl noch iiber die 

Hohe der jetzigen Juli-Stahlgewinnung des Jahres 

1926, die 1 019 0001 betrug, ein wenig hinauszugehen. 

Yor allen Dingen aber diirfte die Unterrichtung der 

Verbraucher iiber das Zustandekommen der inter- 

nationalen Rohstahlgemeinschaft zu einer, wenn auch 

nur langsamen Hebung des internationalen Preis- 

standes fiihren. Hierin aber ist bei einer gleichzeitig 

zunehmenden Verbilligung der Selbstkosten der 

Nutzen fur die beteiligte Industrie zu erkennen, der 

darin besteht, daB die Zeit der Preisschleuderei und 

des Inflationsdumpings vorbei ist, und daB ein Aus

gleich zwischen den Selbstkosten- und Verkaufs- 

preisen im In- und Auslande wieder erzielt wird, daB 

also die Zeit der Wirtschaftlichkeit fiir die Hiitten- 

werke wieder angebrochen ist.

Diesem Ziel wird dadurch nachgestrebt, daB man 

fiir jede hergestellte Tonne in eine gemeinsame 

Kasse 1 Dollar zahlt. Da es zweifelhaft ist, ob man 

diese Gemeinschaftsabgabe bei der alljahrlichen 

Abrechnung zuruckbekommt, wird man von vorn- 

herein in der Preisstellung gróBere Vorsicht walten 

lassen ais bisher. Wer, sei es aus Griinden der Zu

nahme des heimischen Bedarfs, sei es infolge gliick- 

licher Auslandsgeschafte, in der Lage ist, iiber seine 

Quote hinauszugeben. hat in dieselbe Gemeinschafts- 

kasse fiir jede Tonne Ueberschreitung seiner Be

teiligungszahl den Betrag von 4 Dollar zu zahlen. 

Diejenigen Lander, welche dagegen Absatzstorungen 

erleiden und deswegen ihre Leistung unter ihrer 

Quote halten, sollen fur Unterschreitungen bis zur 

Hohe von 10 % eine Vergiitung von 2 Dollar fiir die 

Tonne erhalten. Das ist eine Regelung, die auf den 

Vorschlag von Dr. Fritz Thyssen zuriickgeht, ein 

Vorschlag, der mit noch anderen Amegungen den 

ersten AnstoB fiir die erfolgreichen Verhandlungen im 

Laufe des vergangenen Jahres gebildet hat.

Alle Vierteljahre werden die Vertreter der ver- 

schiedenen Eisenlander zusammentreten und nach der 

Entwicklung des Bedarfs die Erzeugungsmenge fest- 

setzen.
Die Dauer der internationalen Rohstahlgemein

schaft ist zunachst fur fiinf Jahre geplant, so daB sie 

im Friihjahr 1931 enden diirfte. Man konnte jedoch 

weder die Tatsache iibersehen, daB die deutsche 

Rohstahlgemeinschaft bereits im Jahre 1929 ihrem 

Ende entgegengeht, noch die Tatsache, daB durch 

Unterbrechung der jetzt gerade getroffenen Regelung 

der deutsch-franzósischen Handelsbeziehungen ein 

friiherer Ablauf dieser Stahlverstandigung notwendig 

werden konnte. Deswegen sind auch friihere Kiindi- 

gungsmoglichkeiten vorgesehen.

Es ist naheliegend, daB man von vornherein an 

Befiirchtungen gedacht hat, welche von der Eisen 

yerarbeitenden Industrie  an einen solchen 

internationalen Stahlblock gekniipft werden konnten. 

Es haben daher gleichzeitig mit den internationalen 

Yerhandlungen Besprechungen zwischen den Fiihrern 

der deutschen Eisen schaffenden und yerarbeitenden 

Industrie stattgefunden, um der Eisenverarbeitung
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die lebensnotwendigen Zusicherungen zu geben. 

Die deutsche Eisen schaffende Industrie verfolgt mit 

dem internationalen Eisenpakt nicht das Ziel einer 

Erhóhung der gegenwartigen Inlandspreise, sondern 

betreibt nach Kraften die Hebung der Weltmarkt- 

preise, die fiir alle Beteiligten verlustbringend waren, 

und strebt ferner nach einer Verringerung, ja mog

lichst nach einer vólligen Aufhebung des Unter- 

schiedes zwischen In- und Auslandspreis.

Es braucht kaum ein Wort dariiber verloren zu 

werden, welche Bedeutung ein solches Abkommen 

fur die heimische Arbeiterschaft hat. Es versucht, 

der Krise ein Ende zu bereiten und die deutsche 

Eisenindustrie in ihrem Bestand zu festigen. Mit der 

Wiederherstellung der Wirtschaftlichkeit konnen zum

Zweck der Rationalisierung wiederum neue Anschaf- 

fungen gemacht und damit zahllose neue Auftrage 

allen moglichen Industriezweigen in Deutschland zu- 
gefiihrt werden.

Nach aufien hin aber wird man sich mit einer 

Hebung der Weltmarktpreise den englischen Ge- 

stehungskosten erheblich nahern und so die Grund- 

lage zu einer Einigung auch mit diesem Lande finden 

konnen, dessen Selbstkosten zum Teil erheblich iiber 

denen der Festlandsindustrie liegen. So kann und 

wird es mit der internationalen Rohstahlgemeinschaft, 

namentlich wenn sie noch Einzelsyndikate neben der 

europaischen Schienen- und Róhrenverstandigung 

schafft, zu einer Ordnung des europaischen und  

des W elte isenm arktes kommen.

Die Bestimmung der Gase in Eisen und Stahl.

Von Dr. phil. P au l K linger in Essen.

(Sch lu fi von Seite 1288.)

3. Loslichkeit von Kohlenoxyd und Kohlendioxyd im Eisen.

I j a  auf Grund der vorliegenden Versuchsergeb- 

nisse geschlossen werden konnte, daB Kohlen- 

oxyd und Kohlendioxyd im Stahl ais nicht gelóste 

Gase anzusehen sind. schien es wiinschenswert, die 

Loslichkeit dieser Gase im Eisen durch Versuche prak- 

tisch zu priifen, zumal da im Schrifttum die An- 

gaben hieruber sehr sparlich sind und yoneinander 
abweichen.

Die beim Erhitzen von metallischem Eisen mit 

Kohlenoxyd im Vakuum auftretende Yolumen- 

yerminderung der Gasphase wurde von Forschern, 

wie Graham12), Troost und Hautefeuille14), Parry15) 

sowie Terres und Pongracz41), dahin gedeutet, daB 

dieses Gas vom Eisen gelost werde.

Die Hauptschwierigkeit, den einwandfreien Nach

weis der Loslichkeit dieser beiden Gase im Eisen 

zu fiihren, muBte nach den gemachten Erfahrungen 

in der analytischen Bestimmung dieser Gase zu 

suchen sein. Es wurde jedoch angenommen, daB, 

falls Kohlenoxyd und Kohlendioxyd im Eisen tat- 

sachlich loslich waren, dies mit Hilfe bestimmter 

Verfahren wenigstens qualitativ nachzuweisen sein 

wiirde. Die Yersuche wurden in festem und ge- 

schmolzenem Eisen wie folgt durchgefiihrt.

a) L o s lich ke it  von Kohlenoxyd in erh itztem  

festen Eisen.

Nachdem das Versuchsmaterial durch Gluhen im 

Yakuum praktisch entgast worden war, wurde es 

nach dem Jodverfahren auf Kohlenoxyd hin unter- 

sucht. Das entgaste Materiał wurde hieraut' mit 

einer abgemessenen Menge Kohlenoxyd im Yakuum 

bis zu 1150° langere Zeit gegliiht, die nicht absor- 

bierten Gase nach dem Erkalten abgepumpt, und 

der gegliihte Riickstand wurde aufs neue auf Kohlen- 

oxyd gepriift. Die Ergebnisse (vgl. Zahlentafel 11) 

zeigten, daB von dem eingefiihrten Kohlenoxyd ein 

Teil verschwunden und mit dem Eisen in Reaktion 

getreten war. Ware das Kohlenoxyd vom Eisen in 

Gasform aufgenommen worden, so muBte eine

solche durch das Jodverfahren wenigstens qua- 

litativ nachweisbar sein. Nach der Analyse war 

jedoch in dem Materiał allgemein eine Kohlenoxyd- 

verminderung eingetreten, wohingegen der Kohlen

stoffgehalt eine Erhóhung erfahren hatte. Die Ein- 

fuhrung des Kohlenstoffs diirfte nicht durch Losung 

von Kohlenoxyd, sondern durch Diffusion unter 

Bildung von Karbid erfolgt sein, nach der bereits 
oben nachgewiesenen Reaktion

4 Fe +  C O  F e 3C +  FeO .

b) Los lichke it von K oh lenoxyd und 

K oh lend ioxyd  in  geschmolzenem E isen.

In einem 2-kg-Kryptolofen der Firma Krupp 

wurden Schmelzungen von Elektrolyteisen und 

Stahl verschiedener Haiten 5 bis 6 min lang mit 

reinem, trockenem Kohlenoxyd bzw. Kohlendioxyd 

(5 bis 6 1) gesattigt. Die GiiBchen verhielten sich 

in der Form mehr oder weniger unruhig; teil weise 

stiegen sie, teils lunkerten sie. Im erkalteten Zu

stande waren reichlich Poren und Blasen vorhanden, 

die sich im ganżen Gusse unregelmaBig verteilten. 

Die GiiBchen wurden langs durchgeschnitten, worauf 

iiber den ganzen Langsschnitt feine Frasspane zur 

Bestimmung der gelosten Gase entnommen wurden. 

Mit den Reststiicken wurden Schmiedeversuche an- 

gestellt, wobei sich alle Proben wider Erwarten ais 

gut schmiedbar erwiesen. Die Untersuchungen auf 

gelóstes Kohlenoxyd bzw. Kohlendioxyd erfolgten 

nach drei yerschiedenen Verfahren. Die Yersuche. 

dereń Ergebnisse in Zahlentafel 12 aufgefuhrt sind. 

ergaben zunachst, daB beide Gase auf das fliissige 

Eisen oxydierend einwirkten. Die Verteilung der 

Oxydulverbindungen im Materiał schien sehr un- 

gleichmaBig zu sein, da bei den Sauerstoffbestimmun- 

gen keine iibereinstimmenden Werte ermittelt wurden. 

Die Gasuntersuchungen in den gesattigten Proben 

zeigten das bekannte Bild. Waren Kohlenoxyd bzw. 

Kohlendioxyd im Eisen loslich, so hatte dies in den 

Ergebnissen zum mindesten in geringem Mafie zum 

Ausdruck kommen mussen, oder es muBte wenig

stens eine gewisse GesetzmaBigkeit zu erkennen sein.
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GemaB den Ergebnissen nach dem Extraktions- 

verf ahren wurden die kohlenstoffhaltigen Stahle 

diese Gase in betrachtlichen Mengen losen. Die 

obige eingehende Untersuchung dieses Yerfahrens 

zeigte aber, daB im kohlenstoffhaltigen Stahl bei 

Anwesenheit von Sauerstoff reichlich Kohlenoxyd 

ais Reaktionsgas gebildet wurde. Da die Gase auf 

das Eisen, wie schon erwahnt, oxydierend einwirkten, 

ware die Erhohung der ermittelten Gaswerte er- 

klarlich. Bei den nach dem Jod- oder Quecksilber- 

chlorid-Yerfahren gefundenen Gasgehalten war die 

in zwei Fallen eingetretene Gaszunahme ebenfalls 

bei kohlenstoffhaltigem Stahl erfolgt. Im iibrigen 

lagen die nach den letzten beiden Verfahren er

mittelten Werte in den Grenzen der blinden Be

stimmungen. wie ein Vergleich mit Zahlentafel 10 

ohne weiteres erkennen laBt. Im Grunde genommen 

war ein Yergleich der Gasgehalte vor und nach der 

Sattigung, wie in Zahlentafel 12 aufgefiihrt, nicht 

zulassig, da die in den Einsatzstoffen enthaltenen 

Gase beim Einschmelzen naturgemaB entweichen 

muBten. Wenn jedoch der unter normalen Verhalt- 

nissen erschmolzene Einsatz und die mit den betref- 

fenden Gasen gesattigten Proben derartig geringe 

Unterschiede, dereń Ursache durch das Wesen der 

Bestimmungsverfahren zu erklaren war, zeigten, so 

konnte auch auf Grund dieser Losungsversuche ge- 

schlossen werden, daB die beiden Gase im fliissigen 

Eisen unloslich sind.
Untersuchungen iiber die beim GieBen und beim 

Erstarren des Stahles entweichenden Gase, iiber die 

vom Verfasser an anderer Stelle62) berichtet wurde, 

haben gezeigt, daB das Unruhigwerden des Stahles 

im wesentlichen durch das Kohlenoxyd hervorge- 

rufen wird. Nach den vorliegenden Yersuchen und 

Untersuchungen ware die Annahme einer L5slich- 

keit von Kohlenoxyd im Eisen nicht mehr haltbar, 

und entgegen der Absorptionstheorie von Muller 

konnte somit nur noch eine Reaktionstheorie, iihnlich 

der von Pourcel aufgestellten, Geltung haben. Es 

erwies sich, daB der Kohlenstoff auf die im Stahl 

vorhandenen Oxydul- und Oxydverbindungen unter 

Kohlenoxydbildung einwirkte (Zahlentafel 2). Die 

Kohlenoxydentwicklung im fliissigen Stahl, d. h. das 

Unruhigwerden, wird demnach so lange bestehen 

bleiben, wie noch leicht reduzierende Oxydule an- 

wesend sind. Die weitestgehende und schnellste 

Entfernung dieser Sauerstoffverbindungen ist des

halb fur den Stahlfachmann von gro Bter Bedeutung; 

sie erfolgt durch die Desoxydation. Ais Desoxyda- 

tionsmittel wird infolge seinergroBen Verwandtschaft 

zum Sauerstoff allgemein Mangan benutzt. Eine 

gleichzeitige Beruhigung des Stahles durch das 

Mangan ist nicht moglich, da das gebildete Mangan- 

oxydul auf dem Kohlenstoff unter Kohlenoxyd- 

entwicklung einwirkt nach den Formeln:

Fe O +  M n M nO  +  Fe

M nO  +  C M n +  CO.

Ebenso tritt der Kohlenstoff des zugefiihrten 

Ferromangans mit den Sauerstoffverbindungen des

52) P. K lin g e r : Kruppsohe Monatsh. 6 (1925) S. 11;

St. u. E. 45 (1925) S. 1640.

Stahles unter Kohlenoxydbildung in Wechselwirkung. 

Zur Beruhigung des Stahles konnen also nur solche 

Metalle gebraucht werden, dereń Sauerstoffverbin- 

dungen bei den Temperaturen des fliissigen Eisens 

nicht oder wenigstens sehr schwer reduzierbar sind, 

wie Silizium und Aluminium (Zahlentafel 2). Die 

Eigenschaft dieser Metalle, fliissigen Stahl zu beru- 

higen, hat zu der viel verbreiteten Ansicht gefiihrt, 

daB durch Zugabe von Silizium oder Aluminium 

zum Stahle die Lósungsfahigkeit des Stahles fiir 

Gase gesteigert wiirde. In Wirklichkeit besteht die 

beruhigende Wirkung darin, daB diese Metalle das 

durch Reaktion gebildete Kohlenoxyd zersetzen 

(Zahlentafel 3 und 4). Die Beruhigung mit den 

meist in Form von Ferrolegierungen, wie Ferro- 

silizium oder Silikoaluminium, zugefugten Be- 

ruhigungsmitteln ist um so wirksamer, je weniger 

oxydierte Oberflachenteile die Legierungen ent- 

halten. Bekanntlich oxydieren Ferrosilizium, Siliko 

aluminium und Aluminium durch langeres Liegen 

an der Luft, eine Erscheinung, die in der Praxis 

nur wenig Beriicksichtigung findet.

Aus den vorstehenden Ausfiihrungen ist zu schlie

Ben, daB die Ursache zur Blasenbildung das Kohlen- 

oxyd ist, das bei der Reaktion zwischen dem Kohlen

stoff und den im Stahl gelosten Sauerstoffverbin- 

dungen entsteht53). Wasserstoff und Stickstoff 

spielen hierbei eine untergeordnete Rolle, da sie 

durch das Kohlenoxyd lediglich mitgerissen werden. 

Die Tatsache, daB sich in den Gasblasen fiir ge- 

wohnlich nur Wasserstoff und Stickstoff finden. 

kann nicht ais Widerspruch gegen diese Auffassung 

gedeutet werden. Durch entsprechende Versuche 

(Zahlentafel 3) ist erwiesen, daB Kohlenoxyd in Be- 

riihrung mit erhitztem Eisen zerfallt. Durch den 

Zerfall des Kohlenoxyds tritt in der Gasblase eine 

Druckverminderung ein, die so lange anhalt, bis sich 

die Gasblase mit Wasserstoff angefullt hat, der durch 

Diffusion64) aus dem umgebenden Metali in die 

Blase eintritt.

Zusammenfassung,

Die kritischen Nachpriifungen der yerschiedenen 

Gasbestimmungsverfahren fiihren in Verbindurg 

mit den Loslichkeitsversuchen zu folgenden SchluB- 

folgerungen:

1. Die nach dem Extraktionsverfahren gefun

denen Kohlenoxyd- und Kohlendioxydmengen 

sind lediglich Reaktionsgase, die im Verlaufe 

der Bestimmung entstehen.

2. Die chemischen Umsetzungsverfahren nach 

Goutal und Vita kommen fiir die Bestimmung 

der Gase nicht in Betracht, da ersteres eben

falls nur Reaktionsgase liefert, letzteres aber 

infolge des gewahlten Losungsmittels keine 

einwandfreien Ergebnisse zeitigt.

3. Die Kaltumsetzungen mit Jod und Queck- 

silberchlorid im Yakuum geben beziiglich des 

Kohlenoxyds und Kohlendioxyds im Vcrgleich

«3) B . S t r a u B :  S t. u . E . 42 (1922) S. 454.

61) C h a r p y  und  B o n n e r o t :  Com ptes rendus 154 

(1912) S. 592; S t. u . E . 32 (1912) S. 543.



7. Oktober 1926. D ie  Bestim mung der Gase in  E isen  und  Stah l. Stahl und Eisen. 1355

Z ah le n ta fe l 11. Y e r s u c h e  i ib e r  d ie  L o s l i c h k e i t  v o n  K o h l e n o x y d  i n  f e s t e m  E is e n .

Nr.

des

Ver-

sachs

Im  Vakuum

entgaster

Einsatz

%
0

Ein-

wage

g

Gase im  Einsatz vor der 

Gliihung m it CO

Gliihung 
im Vakuum 

m it 00

CO-Menge 
bei 0 0 u. 

760mm QS

% c
nach
der

Glii-
hung
m it
CO

Gase im  Einsatz nach der 

Gliihung m it CO

1
CO | C

Aufnahme

V..

CO 0O2
Zeit

st

Hóch-
ste

Temp.

°0

Ein-
ge-

fiihrt

cm3

Ab-
sor-
biert

cm3

CO 0 0 2

cm3 Gew.-% cm3 Gew.-% cm3 Gew.-% cm3 Gew.-%

1

2

3

E le k tro 

ly te isen

‘S ta h l

0,03

1,2

1,2

10

10

10

0,60

0,40

0,25

0,0075

0,0050

0,0031

0,40

0,55

0,60

0,0078

0,0108

0,0118

4

5

6

1100

050

1150

81,0

80,1

80,1

8 ,2

7,3

4,7

0,04

1,28

1,25

0,40

0,35

0,20

0,0050

0,0044

0,0025

0,30

0,70

0,75

0,0059

0,0138

0.0147

- 3 3

- 1 2

- 1 9

+  33 

+  6,6 
+  4.2

Z ah le n ta fe l 12. L o s l i c h k e i t  y o n  K o h l e n o x y d  u n d  K o h l e n d i o z y d  i n  g e s c h m o l z e n e  m E is e n .

Einsatz

Analysen des Einsatzes

0

%

Angewandtes Gasbestimmungs- 

yerfahren

CO CO,

cma 

100 e %

E lektro lyteisen

bas. Siemens-Martin-Stahl

T iegelstahl . 

T iegelstahl .

0,04

0,47

0,37

0,72

0,002

0,008

0,035

0,002

cmJ 

100 g %

H . E . 

K . U . 

K . U . 

H . E . 

K . U . 

K . U . 

H . E . 

K . U. 

K . U . 

H . E . 

K . U. 

K . U.

t  Z u s c h la g .......................

t  J o d ................................

; H g  Cl 2 nach  Oberhoffer

t  Z u s c h la g .......................

t  J o d ................................

H g  C l2 nach  Oberhoffer

t  Z u s c h la g .......................

t  J o d ................................

H g  C l2 nach  Oberhoffer

i Z u s c h la g ..................

J o d ................................

H g  C l2 nach  Oberhoffer

42.0 

1,0 
1,0

37.0 

1,0

1.5

51.0

4.0

1.5

46.0

2.0
1.5

Einsatz

E lektro ly te isen . .

bas. Siemens-M artin-Stahl

T iegelstahl

T iegelstahl

0,0525

0,0013

0,0013

0,0463

0,0012
0,0019

0,0637

0,0050

0,0019

0,0575

0,0025

0,0019

4.0 

0,5 

0,75

3.0 

0,75 

0,50

3.0

1.0

3,0

2,75

Analysen nach Sattigung m it CO

0,03

0,44

0,26

0,60

02

%

0,022

0,023

0,022
bis

0,077

0,021
bis

0,053

Angewandtes Gasbestimmungs- 

Terfahren

CO

100  £

H . E . 

K . U. 

K . U . 

H . E . 

K . U . 

K . U . 

H . E . 

K . U . 

K . U. 

H . E . 

K . U . 

K . U .

t  Z u s c h la g .......................

t  J o d ................................

; H g  C l2 nach  Oberhoffer

Z u s c h la g .......................

J o d ................................

H g  C l2 nach Oberhoffer

Z u s c h la g .......................

J o d ................................

H g  C l2 nach  Oberhoffer

Z u s c h la g .......................

J o d ................................

H g  C l2 nach Oberhoffer

36.0 

0,75

1.00

123.0

1.25

1.25

112.0
2.25 

2,50

267,5

1,75

1,00

°//O

CO,

100 I

0,0450

0,0009

0,0013

0,1538

0,0016

0,0016

0,1400

0,0028

0,0031

0,1337

0,0022
0,0013

Einsatz

1,25

2,25

1,5

0,0079

0,0010
0,0015

0,0059

0,0015

0,0010

0,0059

0,0020

0,0059

0,0053

00

Zu-
nahme

%

0,0025

0,044

0,0029

-  14,3

-  31,0 

± 0,0 

+  232 

+  33,3

-  16,5 

+  118

-  44

+  63

+  132

-  12

-  32

E lektro ly te isen . . .

bas. Siemens-M artin-Stahl

T iegelstahl .

4 T iegelstahl .

Analysen nach Sattigung m it C02
C02

Zu-
0 o 2 Angewandtes Gasbestimmungs-

CO C 02

yerfahren cm3 cm3
/o /O

100 g %
100 g % %

H . E . m it  Zuschlag . 30,0 0,0375 100
0,03 0,020 K . U . m it  J o d  . . . 1,0 0,0013 _ _ _ 100

K . U . m it  H g  C l2 nach Oberhoffer 1,0 0,0013 — _ __ 100
0,018 H . E . m it Zuschlag . 85,0 0,1063 _ 100

0,35 bis K . U . m it  J o d  . . . 2,0 0,0025 1,5 0,0029 + 93
0,033 K . U . m it H g  C l2 nach Oberhoffer 1,25 0,0016 0,75 0,0015 + 33

0,025 H . E . m it  Zuschlag . 101,0 0.1262 _ _ 100
0,27 bis K . U . m it  J o d  . . . 2 ,75 0,0034 3,25 0,0064 + 8

0,037 K . U . m it  H g  C l2 nach Oberhoffer 1,5 0,0019 1,5 0,0029 + 45

0,018 H . E . m it Zuschlag . 153,0 0,1913 2,0 0,0039 +  3900
0,49 bis K . U . m it  J o d  . . . 1,75 0,0022 2,5 0,0049 _ 17

0,033 K . U . m it  H g  C l2 nach Oberhoffer 0,5 0,0006 1,0 0,0019 — 64

H . E . =  H e iC e z tra k t io n sy e rfa h re n  im  V a k u u m . K . U . =  K a ltu m s e tz u n g s y e r fa h re n  im  V a k u u m .
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zu den physikalischen Verfahren bedeutend 

niedrigere Werte. Diese sind meist so gering, 

daB sie sich mit den aus Leerversuchen er- 

mittelten Werten decken und somit in den 

Bereich der Analysenfehler fallen diirften.

4. Fiir die Bestimmung des Wasserstoffs und 

Stickstoffs kommt nur das Extraktionsver- 

fahren in Betracht, wobei beim Stickstoff der 

Nitridstickstoff quantitativ zur Mitbestimmung 

kommt.

5. Auf Grund der Loslichkeitsversuche von 

Kohlenoxyd und Kohlendioxyd in Eisen muB 

die Frage der Loslichkeit dieser Gase im Eisen 

verneint werden.

6. Da die Loslichkeit von Kohlenoxyd im Eisen 

verneint wird, ist ais Gasbestimmungsver- 
fahren das Extraktionsverfaliren im Schmelz- 

flu3 zu empfehlen, weil es fiir Wasserstoff und 

Stickstoff zweifellos die richtigsten Werte 

liefert. Die kohlenstoff haltigen Gase Kohlen- 

oxyd und Kohlendioxyd mussen ais reine 

Reaktionsgase unberticksichtigt bleiben.

7. Die Ursache der Blasenbildung ist das durch 

Reaktion im Stahl entstelieude Kohlenoxyd, 

das beim Entweichen aus dem flussigen Metali 

Wasserstoff und Stickstoff mitreifit. In Be- 

riihrung mit den hocherhitzten Blasenwanden 

zerfallt das Kohlenoxyd; der Unterdruck in

*

A n  den B ericht schloB sich folgende E r o r t e r u n g  a n :

A . V  i t a  (F riedensh iit te ): Ic h  war bem iih t, fiir  die 

B estim m ung  der in  E isen u n d  S ta h l en tha ltenen  Gase 

ein Yerfahren zu  finden , das in  jedem  L abo ra to rium  ohne 

teure A p p a ra tu r  auch  von einem  L aboran ten  le ich t aus

ge fiih rt werden kann , u nd  nach  dem  es m og lich  is t, eine 

gróBere Z ah l von Untersuchungen nebeneinander aus- 

zufiihren.
D a  es sich nach  den Festste llungen des Bericht- 

erstatters in  den m eisten Fa lle n  n u r  u m  die B estim m ung  

von W asserstoff u nd  S ticksto ff hande lt, was ich  auch 

schon fr iiher behaup te t habe, so kann  meine Umsetz- 

lósung d irek t ohne B ehand lung  m it  Leucht-, Koksofen- 

oder Hochofengas verwendet werden. S o m it fa l it  die 

von D r. K linger m it  R e ch t angegebene Eehlerąuelle 

weg; in  m einem  dam aligen B ericht is t auch schon darauf 

hingewiesen worden. Ic h  h a tte  gleichfalls e rw ahnt, daB 

es in  den m eisten E a llen  genugt, d ie Gesam tm enge der 

en tha ltenen  Gase festzustellen, was auch  m it  dem  von 

m ir  angegebenen Yerfahren g u t durch fiih rbar is t, da  die 

B ild ung  von Reaktionsgasen n ic h t zu befiirchten ist.

D ie  nach  m einem  Verfahren erm itte lten  Mengen von 

W asserstoff u nd  S ticksto ff s ind  in  dem  untersuchten 

M ate ria ł w irk lich  vorhanden. M an konnte  hochstens zu 

wenig f inden , wenn etwas davon in  der Um setzlosung 

gelóst bliebe. D r . K linge r g ib t an , daB fiir  die B estim 

m ung  des Wasserstoffs u nd  Stickstoffs n u r  das Ex- 

trak tionsvorfahren  in  B e trach t k om m t, nach  dem  beim  

S ticksto ff der N itr id s ticks to ff zur M itbes tim m ung  

k o m m t. S o m it h a tten  w ir nach A ns ich t von D r. K linge r 

e igentlich  ke in  einziges sicheres direktes V erfahren zur 

B estim m ung  des ais Gas en tha ltenen Stickstoffs. Ic h  

b it te  D r . K linge r um  eine N achpriifung  meines Ver- 

fahrens, wobei ich  meine E rfahrungen gerne zur Ver- 

fiigung  stelle. A u f K oh lenoxyd  u nd  K oh lend ioxyd  

b rauch t keine R ucks ich t genom m en zu  werden. Leider 

w ar ich  bis je tz t  n ic h t  in  der Lage, die Sache weiter aus- 

zuarbe iten ; ich  werde aber die nachste Gelegenheit dazu 

benutzen, das Yersaum te  naehzuholen.

der Blase wird durch Diffusion des Wasser

stoffs aus dem umgebenden Metali wieder 

ausgeglichen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB die 

Gasbestimmungen in Eisen und Stahl in der bisher 

allgemein ausgefiihrt in Weise keinen praktischen 

Wert hatten. Die Untersuchungen haben volle Be- 

statigung der Auffassung Maurers29) erbracht, daB 

Kohlenoxyd und Kohlendioxyd im Stahl ais geloste 

Gase nicht in Frage kommen. Ferner hat sich ge- 

zeigt, daB der im Stahl vorhandene Stickstoff prak

tisch restlos auch auf analytischem Wege durch 

Ueberfiihrung in Ammoniak ermittelt werden kann. 

Weitere planmaBige Untersuchungen in der Gasfrage 

hatten sich demnach nur mit dem Wasserstoff zu 

befassen, wobei auch eine Wiederholung der Versuche 

von Sieverts anzuempfehlen ware.

Da sich die kohlenstoffhaltigen Gase bei dem 

Extraktionsverfahren ais reine Reaktionsgase er- 

wiesen haben, ist die Umstellung dieses Verfahrens 

zu einem volumetrischen Sauerstoffbestimmungs- 

verfahren durch Zufiigung von Kohlenstoff zum 

Probematerial gerechtfertigt. Dieser bereits 1912 von 

Goerens55) gemachte Yorschlag ist neuerdings von 

Oberhoffer56) praktisch in Anwendung gebracht 

worden.

56) S t. u. E . 32 (1912) S. 1381.

56) S t. u . E . 45 (1925) S. 1559; vg l. auch St. u. E . 44 

(1924) S. 113.

*
*

D r. P. K l i n g e r :  Ic h  habe gesagt, daB bei der B e

s tim m ung  der Gase im  S ta h l bezuglich des S tickstoffs 

n u r  das E x trak tionsverfah ren  in  B e trach t k o m m t, u nd  

daB hierbei der N itr id s ticks to ff m itb e s tim m t w ird . M an 

e rha lt also nach  dem  E x trak tionsverfah ren  den Gesamt- 

stickstoff, sowohl den gasform igen ais auch  den an  E isen 

gebundenen. Aus dem  G esam tsticksto ff laB t sich dann  

durch  E rm itt lu n g  des N itr id s ticks to ffs  nach einem  der 

bekannten chem ischen V erfahren der Gasstickstoff ohne 

weiteres berechnen. A u f G rund  eines sehr um fangre ichen 

U ntersuchungsm ateria ls , bei dem  neben der Gesamt- 

stickstoff-Bestim m ung nach dem  E x trak tionsverfahren  

stets auch  eine solche des N itr ids ticks to ffs  erfolgte, wobei 

in  den m eisten F a lle n  beide S tickstoffw erte praktisch 

ubere ins tim m ten , besteht die W ah ische in lichke it, daB 

S ticksto ff ais Gas im  gegossenen S ta h l n u r  in  ganz ge

ringen Mengen yo rhanden is t. D a  die bei Leerversuchen 

nach  der Arbeitsweise von V ita  erha ltenen S ticksto ff

werte wesentlich hoher w aren ais die in  gleicher 

Weise nach den anderen U m setzungs Yerfahren 

e rm itte lten , w urde das Yerfahren fiir  den vorliegenden 

Zweck ais n ic h t geeignet bezeichnet. Ic h  b in  bereit, 

zur weiteren K la run g  nochm als einige vergleichende 

Versuche anzuste llen (ygl. die weiter u n te n  m itgeteil- 

ten  Ergebnisse).

Professor P . O b e r h o f f e r  u n d  Professor

E . P iw o w a r s k y  (A achen)1): Bereits 1920 ha tte  

E . P iw ow arsky2) im  R a h m e n  seiner M ita rb e it an  den 

Oberhofferschen Gas- u nd  Sauerstoffversuchen ver- 

gleichende U ntersuchungen iiber die B rauchbarke it der 

yerschiedenen G asbestim m ungsverfahren durchgefuhrt, 

u nd  zwar:

1) Schriftliche  AeuBerung.

a) H ab ilita tio n ssch r ift Breslau, niedergelegWbei den 

A k ten  der F a k u lta t  fiir  S to ffw irtscha ft daselbst; unver 

o ffen tlich t, da durch  B erufung des E rs tgenannten  voi 

B reslau nach  A achen voriibergehend eine Beeintrachti 

gung der Zusam m enarbe it e in tra t.
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a) nach dem  H e iB ex trak tionsverfahren :

1. ohne Zuschlag ,

2. m it  Z in n  ais Zuschlag,

3. m it  Z inn  u nd  A n t im o n  ais Zusch lag ;

b) nach dem  K a ltum se tzungsve rfah ren :

1. m it  K up fe ram m on ium ch lo rid ,

2. m it  B rom ,

3. m it  Quecksilberchlorid .

D ie A bsorptionsfah igke it der un te r b) 1 bis 3 ge- 

nannten wasserigen Losungen w ar dam als ebenfalls er

m itte lt , u n d  es waren insbesondere bei der Sublimat- 

lósung n ic h t zu yernachlassigende W erte  gefunden worden. 

Diese Festste llung  fiih r te  zu r A usb ildung  der Kalt- 

umsetzungsverfahren im  V ak u u m . Im  Gegensatz zu 

G o u t a l  wurde durch  Sattigungsyersuche m it  Kohlen- 

oxyd u nd  K oh lensaure3) im  Schm elzfluB  bei nachfolgender 

Gasuntersuchung nachgewiesen, daB diese Gase im  er- 

starrten E isen prak tisch  un los lich  sind . G leichzeitig 

wurde durch  m ikroskopische U ntersuchung  die oxy- 

dierende W irk ung  dieser Gase au f das fliissige E isen 

festgestellt u n d  das A u ftre ten  von K arb id b ild u n g  be- 

obachtet, wobei u. a. schon dam als ein Reaktions- 

mechanismus gem aB

4 Fe +  C O  =  F e 3C +  FeO

3 Fe +  2 CO =  F e 3C +  C 0 2

angenom m en w urde , der u n te r ' Berucksichtigung der 

G leichgew ichtsbedingungen zw ischen der Gasphase, dem  

Zem entit, dem  E isenoxydu l u n d  dem  am orphen  K oh le n 

stoff zur D eu tung  der Vorgange bei der H e iB extrak tion  

herangezogen w urde u n d  zu  der E rkenn tn is  f iih rte , daB 

die koh lensto ffha ltigen  Reaktionsgase bei der HeiB- 

ex traktion  zur B estim m ung  des Sauerstoffs in  te chn i

schen E isensorten brauchbar seien. Diese SchluBfolge-

rung ist am  E nde  der H ab ilita tio n ssch r ift ausdruck lich

yerm erkt u nd  die A bsich t eines entsprechenden Yorgehens 

bereits 1921 (S t. u . E . 41, S. 1452) m itge te ilt worden.

Diese Festste llungen, die durch  weitere Yersuche4) 

ihre Besta tigung  fanden , w aren no tw end ig  gewesen, um  

an den A usbau  des Goerensschen Yorschlages m it  Erfo lg  

heranzugehen. Das Sauerstoffbestim m ungsverfahren 

auf dem  Wege iiber die H e iB extrak tion , notwendigen- 

falls un ter Zusatz koh lensto ffiih render Zuschlage, wurde 

weiter en tw icke lt u n d  h a t  sich in  der Folgę g u t bew ahrt6), 

selbst bei M ateria lien  m it  G eha lten  an  schwer reduzier- 

baren Oxyden, eine Tatsache, die schon an  anderer Stelle®) 

ais wahrscheinlich h ingeste llt wurde.

D ie unabhang ig  von unseren Versuchen durchge- 

fuhrten vergleichenden Gasbestim m ungsversuche voń 

E. M a u r e r 7) e rbrachten ebenfalls den Nachweis, daB 

Koh lenoxyd u n d  K oh lensaure  im  festen E isen p raktisch  

unloslich sind .

Es freu t uns dem nach , festste llen zu konnen, daB 

die A rbe it von P. K lin ge r  die Ergebnisse unserer friiheren 

Arbeiten besta tig t.

D r. P. K l i n g e r ;  M eine U ntersuchungen iiber die 

Bestim m ung der Gase im  S ta h l w urden im  Jah re  1920 

aufgenom m en u n d  E nde  1923 zu m  Absch luB  gebracht. 

E in ige kurze A ngaben  w urden yon m ir  bereits im  Jah re  

1921 im  AnschluB  a n  die B erich te  des Chemikeraus- 

schusses iiber die B e s tim m ung  der Gase im  S ta h l von 

A. V i t a  u n d  E . M a u r e r 8) gem ach t. D ie  Versuche wurden 

stets un te r w eitestgehender B erucksichtigung der Ver- 

offentlichungen iiber dieses G eb ie t durchge fiih rt u nd  die 

Ergebnisse dieser Forschungsarbe iten  bei Besprechung 

des S ch r ifttum s9) in  entsprechender W eise m itge te ilt . 

D ie Versuche im  S ta h l Gase u n d  Sauersto ff ana lytisch  

zu erfassen. h a tte n  in  erster L in ie  w oh l den Zweck, weitere

3) Vgl. a. D ip lo m a rbe it B r i n k m a n n ,  B reslau 1921.

4) Vgl. S t. u . E . 42 (1922) S. 801; 44 (1924) S. 113.

6) S t. u. E . dem nachst.

6) S t. u. E . 45 (1925) S. 1341 u. 1379.

7) Festschrift K .-W .-Ges. z. Fórderung  der Wissen- 

schaft zu ih rem  lO jah r igen  Ju b i la u m , B erlin  1921,

S. 146. Yg l. a. S t. u. E . 42 (1922) S. 447.

*) Yg l. Ber. Chem .-Aussch. V . d. E isenh . (1922) 

Nr. 30; S t. u. E . 42 (1922) S. 452.

9) Vgl. D isserta tion  K linge r .

x l .46

K la ru n g  in  die Frisch- u n d  Desoxydationsvorgange zu 

bringen. Ic h  hoffe, m it  vorliegender U ntersuchung  dem  

A n a ly t ik e r  zusam m enhangend  gezeigt zu haben , w elche 

Wege h ierbei in  der G asbestim m ungsfrage eingeschlagen 

wurden, u n d  au f welche W eise w eitergearbe ite t werden 

kann . Beachtensw ert is t, daB iiber das V erha lte n  der 

koh lens to ffha ltigen  Gase n u n m e h r  K la rh e it  u n d  U eber

e ins tim m ung  zu  herrschen schein t. D ie  E rkenn tn is , daB 

die U m setzung

4 Fe +  CO ^  Fe3C +  FeO  

um kehrbar yerlau ft, is t von wesentlicher B edeu tung . 

D ie  R ic h tu n g , in  der die k iin ftig e  Forschung gehen w ird , 

d iirfte  auch  h ie rdurch  gekennzeichnet sein10).

Professor ®r.=QTtg. E . M a u r e r  (Freiberg)11) : D a  d ie  

B es tim m ung  des Sauerstoffs zu r Gasfrage in  engster 

Beziehung steh t, is t der B erich ters ta tte r w oh l in  der Lage, 

auch  iiber diese B es tim m ung  etwas zu  sagen, vor a llem , 

welch p rak tischen  W e rt d ie yerschiedenen Sauerstoff- 

bestim m ungsverfahren bisher geze itig t haben .

D r. P. K l i n g e r 11) : Es is t das V erdienst von Professor 

O b e r h o f f e r ,  M it te l u n d  Wege gewiesen zu haben , den 

Sauerstoffgehalt im  S tah l ana ly tisch  zu  bes tim m en . D a  

ich  m ich  m it  diesen B estim m ungen  se it m ehreren Jah re n  

ebenfalls e ingehender befaBt habe , sei, yo rbeha ltlich  

einer spateren ausfiihr lichen B er ich te rs ta ttung , yo rlau fig  

folgendes gesagt:

E in  Yerfahren zur B es tim m ung  des gesam ten im  

E isen yorhandenen Sauerstoffs g ib t  es n ic h t. W ir  s ind  

h ier au f mehrere V erfahren angewiesen, fa lls  es sich 

d a rum  hande lt, einen tieferen E in b lic k  in  die in  e iner 

GuBprobe oder in  e inem  W erkstiick  en th a ltenen  Sauer- 

sto ffyerb indungen zu bekom m en.

Das R e d u k t i o n s v e r f a h r e n  im  W asserstoffstrom  

m it  Legierungszusatz g ib t  n u r  e inw andfre ie  W erte  bei 

S tah lp roben m it  niederem  K oh le nsto ffgeha lt u n d  bei 

A nw endung groBer S trom ungsgeschw ind igke it f iir  W asser

stoff (etwa 2 bis 3 1 /st). Bei hóherem  K oh lensto ffgeha lt 

treten zw ischen K oh lensto ff bzw . K a rb id , W asserstoff u nd  

den O xyden der S tah lp robe  R eak t io n en  au f, so daB n u r  

e in Teil des Sauerstoffs in  F o rm  von W asser b e s tim m t 

werden kann . A uch  das aus geschm olzenem  B ergkris ta ll 

bestehende G liih roh r k ann  sich an  diesen R eak t io n en  

beteiligen. Das von einigen Forschern12) em pfohlene u n d  

angew andte V erfahren, die bei diesen R eak t io n en  auf- 

tretenden koh lens to ffha ltigen  Gase zu  bes tim m en u nd  

aus diesen un te r B erucksich tigung  der W asserb ildung  

den Sauerstoff zu berechnen, f i ih r t  n ic h t  zu m  Ziele. 

N ach  m einen E rfah rungen  fa llen  die W erte  h ierbe i zu 

hoch aus. Es b ilden  sich auBer den koh lens to ffha ltig en  

Gasen K oh le noxyd  u nd  K oh le nd io xy d  auch  Kohlen- 

wasserstoffe, d ie bei den yorliegenden hohen T em pe

raturen dissoziieren. M an e rha lt K oh le ns to ff u n d  W asser

stoff im  E nts tehungszustande , in  dem  sie eine v ie l starkere 

R eak tionsw irkung  h aben  ais sonst. Es konn te  nachge

wiesen werden, daB eme R e ak t io n  m it  dem  hoch e rh itz ten  

G liih roh r aus B ergkris ta ll13) s ta tt f in d e t , u n d  daB das ge- 

b ildete R e ak t io n sp ro duk t m it  dem  zur B e s tim m ung  des 

K oh lenoxyds yorgelegten Jo d p e n to x y d  reagierte. D ie  

W erte  fiir  Sauerstoff fie len  u m  so hoher aus, je langer der 

Versuch ausgedehnt wurde. Sie b lieben erst k ons tan t, 

n achdem  die Probe vo lls tand ig  e n tk o h lt  war. So wurde 

beispielsweise in  einer hom ogenen S tah lp robe  m it  1,20 % C  

bei einer Versuchsdauer von  e tw a 45 st e in aus W asser 

u nd  R eaktionsgasen errechneter Sauersto ffgeha lt yon 

0,98 %  gefunden. H ierbe i h a tte  die Probe eine sta rkę  

E n tk o h lu ng  erfahren ; der K oh le ns to ffg eha lt betrug  nach  

dem  Versuche n u r  noch  0,10 % . D er Nachweis der Re- 

a k tio n  zw ischen  K oh le ns to ff u n d  G liih ro h r  u n te r  den

10) Y g l. R .  S c h e n c k :  S t. u. E . 45 (1925) S. 1600; 
46 (1926) S. 680.

u ) N ach trag liche  schrif+liche M itte ilu ng .

12) I .  R . C a in  u . L . A d l e r ;  S c ientific  Papers of th e  

B ureau  of S tandards, V ol. 15, S. 353; P f e i f e r - S c h i e B l :

-D issertation A achen  1922.

13) Vgl. v. W a r t e n b e r g :  Z . E lek trochem . 18 (1912) 

S. 658. Desgl. F r . S c h m i t z :  $r.=3;tt0.-Dissertation 

Aachen 1913: S t. u . E . 39 (1919) S. 379.
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gegebenen Versuchsbedingungen wurde auch  m i t  sauer- 

stofffreien P roben erbracht.

R eduzierbar nach  diesem V erfahren sind  die reinen 

Oxyde des Eisens, Mangans, N ickels, W o lfram s u nd  

K u p fe rs ; be im  V anad in  geht die R e d u k tio n  n u r  bis zum  

Trioxyd . H ierbe i is t in  a llen Fa lle n  yorausgesetzt, daB 

K oh lensto ff n ic h t in  gróBerer Menge anwesend is t; 

andernfa lls fa llen  die aus dem  gebildeten Wasser errech- 

neten Sauerstoffwerte zu  n iedrig  aus.

D ie B estim m ung  des Sauerstoffs nach  dem  H e iB -  

e x t r a k t i o n s v e r f a h r e n ,  bei dem  die zu untersuchende 

Probe im  Y a k u u m  m óg lichst bis zum  Schmelzflusse 

un ter Zu fiigung  von K oh lensto ff zur R e d u k tio n  der 

Sauersto ffverb indungen e rh itz t w ird , w ird  nach  m einen 

B eobachtungen ebenfalls noch durch  Reaktionsm óglich- 

ke iten  m it  dem  Tiegel-, Schiffchen- bzw . G liihrohr- 

M ateria l ung iins tig  beeinfluB t. D ie koh lensto ffha ltigen 

Zusch lagsm itte l in  Fo rm  einer Kohlenstoff-Mangan- 

Legierung oder eines schwedischen Roheisens oder eines 

im  V akuum  um geschm olzenen weiBen Eisens w aren sehr 

schwer gasfrei zu bekom m en, d. h . es tra te n  stets gas- 

b ildende Nebenreaktionen 

au f. T rotzdem  diirfte  dieses 

Yerfahren das erfolgverspre- 

chendste sein; die noch zu 

iiberw indendenSchw ierigkei- 

ten  liegen h ier in  der Tempe

ratur- u n d  M aterialfrage.

N ach  dereń Behebung muBte 

d ie  Reduz ie rbarke it der in  

Frage kom m enden einfachen 

u n d  kom plexen Sauerstoff- 

verb indungen durch e in um- 

fassendes planm aBiges S tu 

d iu m  a n  synthetischen

Schmelzen gek lart werden.

Den A m erik ane rnL . J o r d a n  

u nd  R . E c k m a n n 14) soli es 

neuerdings gelungen sein, 

du rch  A nw endung eines Y a 

k u u m  -Hochf reąuenz -Induk- 

tionsofens sowie eines beson- 

deren G raphittiege ls alle beim  

S tah l in  Frage kom m enden  Sauerstoffverb indungen , also 

auch  K ieselsaure u nd  Tonerde, zu reduzieren. D ie Gase 

w urden h ierbe i gew ichtsanalytisch durch  feste Ab- 

so rp tionsm itte l b es tim m t. O bw oh l die um fangre iche 

A rbe it dieser Forscher in  verschiedener H in s ich t im  

W iderspruch  zu deutschen Forschungsergebnissen steh t, 

b ie te t sie doch m ancherle i Anregung u nd  kann  zu naherem  

S tu d iu m  nu r  em pfoh len werden.

Das R i i c k s t a n d s  v e r f  a h r e n  wurde bisher zur 

Absche idung u n d  B estim m ung  der im  S tah l ais Schlacken- 

einschliisse yorhandenen Sauerstoffverb indungen be- 

n u tz t . M it  Jo d , B rom  oder Chlor w urden die E inschlusse 

iso liert u n d  h iernach au f dem  iib lichen  Wege ana ly tisch  

un tersuch t. R . S c h e r e r  u nd  P . O b e r h o f f e i16) haben das 

von W i i s t  u n d  K i r p a c h 16) bereits yerbesserte S c h n e i-  

d e r s c h e  B rom verfahren weiter ausgebaut u nd  zu einem  

V erfahren ve rvo llkom m net, das zur Sauerstoffbestim- 

m ung  fiir  alle  Stahl- u nd  Roheisensorten, m it  A usnahm e 

des weiBen Roheisens u nd  der W o lfram stah le , brauchbar 

sein soli. D ie  wesentlichen Aenderungen bestanden darin , 

daB  die U m setzung  u nd  F iltr a t io n  un te r Lu ftabsch luB  

erfo lg ten , u n d  daB das Losungsm itte l ais W asch m itte l 

b e n u tz t wurde. D ie  A nnahm e , daB sich au f diese Weise 

auch  d ie Oxydu lve rb indungen , z. B . Eisen- und  Mangan- 

ox ydu l, q u a n t ita t iv  isolieren lassen, konn te  ich au f G rund  

m einer Versuchsergebnisse n ic h t  bestatigen. Bei durch- 

ge fiih rten  Versuchen m it  re inem  Eisen- u nd  Mangan- 

o xydu l w urden von der B rom losung stets m e rk liche  

M engen gelost. Ebenso konnte  eine O x y da tio n  des 

E isenoxydu lriickstandes festgestellt werden. D u rch  das 

A rbe iten  un te r  L u ftabsch luB  (ich arbeite  in  einer Kohlen-

l l ) S c ientific  Papers of the  Bureau  of S tandards, 

V o l. 20, S. 445.

16) S t. u . E . 45 (1925) S. 1555.

l6 ) M it t . K .-W .- Inst, E isenforsch. 1 (1920) S. 31.

Y g l. S t. u. E . 41 (1921) S. 1498.

d ioxyd-A tm osphare in  einer A p p a ra tu r  ahn lich  der 

Lósungsente , w ie sie yon E .M a u r e r  u n d  F . H a r t m a n n 17) 

bei ih ren  E isenkarb idbestim m ungen  ben u tz t wurde) 

wurde es jedoch m og lich , fiir  K ieselsaure einwandfre iere 

W erte  zu  erhalten , ais es friiher, besonders bei silizium- 

reicheren S tah len , der F a li  war. F iir  d ie Kieselsaure- 

bes tim m ung  im  S ta h l k ann  nach  m e inen E rfahrungen , 

die sich au f eine diesbeziigliche um fangre iche Sonder- 

untersuchung griinden, auch  das AufschluBverfahren im  

C h lorstrom  m it  g u tem  E rfo lg  benu tz t werden. Bei der 

B estim m ung  von Schlackeneinschliissen im  S tah l arbeite 

ich  gew ohnlich , d. h . sofern geniigend M ateria ł zur Ver- 

fiigung  steh t, da es h ier unbed ing t erforderlich is t, groBe 

E inw agen anzuwenden, nach  a llen  drei Verfahren. D ie 

Kieselsaure bestim m e ich  aus dem  R iickstande  des Chlor- 

yerfahrens, die anderen Oxyde aus den R iickstanden  

der Jod- bzw. B rom um setzungen, fa lls erforderlich 

un te r Zuh ilfe nahm e  m ikrochem ischer R eak tionen . A u f 

diese Weise is t es einfacher, iiber die N a tu r  der Ein- 

schliisse, d ie den S tah lfachm ann  in  erster L in ie  interes- 

siert, A u fk la rung  zu  bekom m en.

A u f G rund  meiner U ntersuchungen w ar ich beziig lich 

des Gasbestim m ungsverfahrens nach  V i t a  zu der SchluB- 

f olgerung gekom m en, daB dieses keine e inwandfre ien E rgeb

nisse zu  liefern verm ag. Zur weiteren K la rung , besonders 

der nach  diesem Verfahren gefundenen hohen Stick- 

stoffwerte, w urden noch folgende Yersuche durchgefiih rt.

E lek tro ly te isen  u n d  S tah l w urden im  Wasserstoff- 

strom  desoxydiert u n d  h ie rauf durch  langere Vakuum- 

g liihung  bei 1100° vo lls tand ig  en tgast. Das so vorberei- 

tete M ateria ł, das fre i von E isen-Sauerstoff-Verbindungen 

u nd  fre i von Gasen einschlieB lich S ticksto ff in  freiem 

u n d  gebundenem  Zustande war, wurde nach  der Vor- 

schrift von V ita  um gesetzt. D ie  Ergebnisse dieser y e r 

suche w urden im  Yergleich zu den aus Leerversuchen 

u n d  den durch  V akuum um setzung  m it  J o d  bzw. Queck- 

silberch lorid  nach O b e r h o f f e r  e rm itte lte n  S tickstoff - 

werten in  Zah len ta fe l 1 aufgefiih rt.

Bei der Besprechung der U m setzungen im  V akuum  

m it  J o d  u n d  Q uecksilberchlorid  w urde e rw ahnt, daB 

sich fiir  d ie bei diesen Versuchen gefundenen Stickstoff- 

werte keine endg iiltigen  E rk la rungen  geben lieBen. 

Gleiches g ilt  auch fiir  die nach  dem  Yerfahren von V ita  

e rm itte lte n  S tickstoffm engen. D a  die P roben durch  ent- 

sprechende V orbehand lung  S ticksto ff n ic h t  m ehr ent- 

h a lte n  konn ten , wurde auch  durch  diese Versuche die 

A nnahm e , daB der nach  dem  Yerfahren  von V ita  ge- 

fundene S ticksto ff keine e inw andfre ien W erte  darste llt, 

g estiitzt. Zu  bem erken ware noch , daB alle Stickstoff- 

gehalte , w ie lib lich , durch  D iffe renzbestim m ungen er

fo lg ten. Der Beweis, daB der verbleibende Gasrest aus

schlieBlich aus S ticksto ff besteht, konn te  durch  Ab- 

sorp tion  des S tickstoffs m itte ls  K a lz iu m  erbracht werden. 

D a  h ie r jedoch n u r  e infache Gasgem ische yorliegen, be

steh t d ie W ahrsche in lichke it, daB die Stiekstoffwerte 

keine w esentlichen Aenderungen erfahren wurden.

l7) Z. anorg. Chem. 136 (1924) S. 75.

Zah len tafe l 1. G a s b e s t i m m u n g e n  n a c h  V i t a  b z w .  O b e r h o f f e r .

Vers.
Nr.

U m se tzung  m it

Elektro
lyteisen 

m it 
0,02% C

desosyd
ent

g

Stahl 

m it 

1,2%  C 

iert und 
gast 

g

Reaktionsgase bei 0° u. 760 mm 
QS n 2

berechnet 

auf 5 g 

Eicwage 

Gew. %

Ges.

Gas

cm3

CO

cm8

c o 2

cm3

h 2

cm8

n 2

cm8

1 u n te r  L u ftab sch luB 1,10 _ _ 1,10 0,0275

2 ausgekochter 5 — 2,90 — — 0,4 2,50 0,0625

3 30prozentiger 5 — 0,90 — — — 0,90 0,0225

4 K up fe ram m o n ium - — 5 3,30 — — 0,7 2,60 0,0650

5 ch lo r id lo sung — 5 1,75 — — 0,3 1,45 0,0362

6 nach  V ita — 5 2,20 — - 0,5 1,70 0,0425

7 J o d  im  Y a k u u m 5 ___ 0,25 _ — — _ —

8 Q uecks ilberch lo rid 5 — 0,50 0,10 — — 0,40 0,0100

im  V a k u u m  nach

Oberhoffer
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Umschau.

Die Eisenerze der Welt.

In  e inem  kurzeń A u fsa tz  m it  anschlieBender Ana- 

lysentabelle g ib t O l i n  R . K u h n 1) einen Ueberblick iiber 

die w ichtigsten E isenerzvorkom m en. Ais weitaus be- 

deutendstes E rzgeb iet in  A m e r ik a  is t der Bezirk des 

Oberen Sees in  den V ereinigten S taa ten  anzusehen. 

E r liefert in  der H aup tsache  Roteisenerze m it  50 bis 60 %  
Fe, die vorw iegend im  Tagebau gewonnen werden. D ie 

Hauptbezirke Mesabi, C uyuna , V erm illion  liegen im  S taate 

Minnesota. Im  Mesabi-Bezirk fo rdert ein einziger Tagebau 

allein 1,2 M ili. t  jah r lich . W eitere w ichtige Bezirke liegen 

im  Staate M ich igan (M arąuette , Gogebic, Menominee). 

Die Gesam tfórderung des See-Erzbezirks betragt 50 bis 60 

Mili. t  Roteisenerz jah r lich  m it  e inem  Durchschnitts- 

gehalt von 58 %  Fe u nd  8,5 %  S iO ?. Der Phosphorgehalt 

ist bei der M ehrzah l der E rze gering, so daB sie haupt- 

sachlich zur H erste llung von Bessemer-Roheisen geeignet 

sind. D ie G esam tvorrate betragen iiber 4 M illiarden t 2). 

Im  K iistengebiet tre ten haup tsach lich  Magneteisenerze 

auf, dereń K onzen tra te  60 bis 65 %  Fe enthalten. Der 

wicht-igste Bezirk , A d irondack , liegt im  S taate  New Y ork . 

Im  Siiden finden  sich bei B irm ing ham  u n d  Chattanooga

Rot- u nd  Brauneisenerze. D ie Roteisenerze werden nach 

der S tad t C lin ton  im  S taa te  New  Y o rk  ais C linton-Erze 

bezeichnet. Sie kom m en m it  etwa 36 %  Fe aus u n d  s ind  

wegen ihres hohen K alkgehaltes hau fig  selbstgehend. D ie 

Brauneisenerze en tha lten  durchschn ittlich  50 %  Fe.

Bei On tario  in  C a n a d a  sind  V orkom m en von  Rot- 

eisenerzen im  AufschluB  begriffen. Es h and e lt sich dabei 

anscheinend u m  eine Fortse tzung der See-Erzvorkommen 

der Vereinigten S taaten . A u f d f r  Bell-Insel u n d  un ter der 

Conception-Bucht in  N e u f u n d l a n d  lieg t das durch  seine 

L ieferungen an  die deutschen H iittenw erke bekann te  

W abana-Yorkom m en m it  48 bis 57 %  Fe u nd  6 bis 12 %  

Si O 2. A n  der W  estkiiste v o n M e x ik o  tre ten kies elsaur earme 

hochprozentige Eisenerze m it  60 bis 70 %  Fe auf. D ie 

V orkom m en werden von am erikanischen W erken  ausge- 

beutet. A m  óstlichen E nde  der Inse l C u  b a  befinden sich 

riesige Vorrate von le icht schm elzbarem  Brauneisenerz, 

das im  R o hzus tand  m it  46 %  Fe u n d  44 %  H 20 ,  getrocknet 

m it  55 %  Fe auskom m t. Das E rz  is t sehr porós u n d  le icht 

schmelzbar. D ie Vorrate werden an  anderer Stelle3) m it

1 M illiarde  t  angegeben u n d  d ienen ais spatere R iick lage  

fiir  die H iittenw erke der Vereinigten S taaten . A uch  die 

bei Santiago gewonnenen Magnet- u n d  Roteisenerze 

gehen hauptsach lich  a n  die H iittenw erke der Vereinigten 

Staaten.

Z ah le n ta fe l 1. E i s e n e r z a n a ly s e n  a u s  d e n  v e r s c h ie d e n s t e n  Y o r k o m m e n  d e r  W e l t .

Lagerstatte
Fe Mn Si02 OaOLaod Bezirk oder Erzart

P s
Erzbezeiohnang

% % % % % %

E u r o p a :

D eu tsch lanc S iegerland — Spate isenste in  roh 33,70 6,52 12,24 ___ _ 0,266)
geróstet 48,25 8,73 13,10 — _ 0 ,156)

L ah n- D ill - R o te isens te in 45,30 0,43 18,32 0,11 5,20 — 4)
Peine-Ilsede B iilte n B raune isenste in 26,00 4,50 4,31 0,90 18,00 -  6)

F rankre ich L o th r in g e n Brieym inet.te B raune isenste in 34,35 — 6,63 0,70 16,53 -  4)
N o rm an d ie Segre R o te isens te in 52,30 0,24 11,95 0,93 4,03 -  4)

Span ien B ilb ao R u b io B raune isenste in 53,17 0,60 11,16 0,01 0,60 0,03
Schweden K iir u n a — M agnete isenste in  A-Erz 67,83 — 2,35 0,02 0,72 -  4)

D-Erz 61,02 — 1,93 1,70 6,00 -  6) 
0,06R u B land K r iv o y  R o g — R ote isens te in 64,70 _ 6,13 0,03 _

E ng lan d C leve land 30,20 0,40 12,70 0,50 5,10 0,30
Oesterreich S te ie rm ark E rzberg Spate isenste in  roh 38,73 2,45 4,08 0,01 5,92 0,08

geróstet 50,88 3,00 8,19 0,02 6,19 0,17

A s ie n :

C hina H u p e i Hsiang-Pi- Magnet- u n d  R o te ise n 

Shon erz 65,40 0,26 3,18 0,05 0,40 0,08
-Japan — K a m a is h i M agnete isenste in 60,23 0,20 6,39 0,03 ___ 0,33
In d ie n B enga l-B ihar P a rs ir a H ill R o te isens te in

A f r i k a :

64,00 0,02 2,10 0,50 0,15 —

Algier — O uenca R o te isens te in 55,70 2,30 2,00 0,02 4,80 © O

Tunis — D jerissa R o te isens te in 52,00 2,40 1,40 0,02 6,30 - 4) 
0 , 104)M arokko R ife rz R o te isens te in

A u s t r a l i e n :

64,00 — 4,00 0,03 0,50

Neu-Siid-

W ales T im ezr it Ir o n  D u k e R o te isens te in 57,96 — 12,04 ' 0,02 0,05
Siid-

A ustra lien — Iro n M o n a rc h R o te isens te in

A m e r ik a :

59,30 3,00 1,59 0,04 — 0,11

V ereinigte Oberer See

S taa ten M esab i M ah o n in g R o te isens te in 63,89 0,30 2,79 0,04 0,14 0,01
A le x an d r ia R o te isens te in 56,10 1,37 5,45 0,10 0,20 0,01

K iis te — M agnete isenste in

A d iro n d a ck — K o n ze n tra t 61,00 0,09 10,00 - 1,45 0,02
S iid en  B ir 

m in g h a m C lin ton-E rz R o te isens te in 36,82 0,16 17,90 0,37 13,67 _
Canada O n ta r io

M ich ip ico te n H e len  P o l M agnete isenerz 56,79 0,17 6,16 0,09 0,24 0,26

N eu fu nd land W a b a n a — R o te isens te in 51,00 — 11,66 0,90 3,50 0,044)
Mexico W esteh Cerro del

D u ra n g o M ercodo R o te isens te in 65,00 0,15 3,00 0,20 _ 0,02
Chile C o ą u im b o Tofo R o te isens te in 67,50 0,20 2,50 0,06 — 0,10
Brasilien M inas  Geraes — R o te isens te in 68,35 0,16 0,72 0,12 0,17 0 ,064)

*) B las t Furnace 14(1926) S. 2/12. 2) Vel. S t. u. E . 45 (1925) S. 133. s) Berg-H iittenm . Ja h rb . 72 (1924) H . 4 .

4) Geandert. 6) N eu aufgenom m en .
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Im  S taate M inas Geraes in  B r a s i l i e n  treten hochpro- 

zentige kieselsaure- u nd  phosphorarm e Roteisenerze von 

63 bis 70 %  Ee auf. D ie V orkom m en sind  im  Besitz von 

amerikanischen, franzosischen, englischen, deutschen u nd  

brasilianischen E inanzgruppen, jedoch finde t eine nennens- 

werte Ausbeutung wegen der grofien E n tfe rnung  von der 

K iis te  (500 km ) noch n ich t s ta tt.

I n  C h i le  finden sich entlang der K iis te  nord lich von 

Valparaiso Magnet- bzw. Roteisenerze m it  55 bis 7 0 '%  Ee. 

Das bedeutendste Vorkom m en, die Tofo-Grube, gehort der 

Bethlehem-Steel-Co. Das E rz is t phosphorarm . D ie Vor- 

rate betragen 100 bis 150 M ili. t . Aehnliche V orkom m en sind 

diejenigen von A lgarrobo u n d  Christales.

I n  A u s t r a l ie n  werden jah r lich  500 000 bis 700 000 t  

Eisenerz gefórdert, die in  der H auptsache aus den Siid- 

staaten stam m en. Es hande lt sich u m  hochprozentige R o t 

und  Magneteisenerze m it  geringem K ieselsauregehalt, die 

grófitenteils im  Tagebau gewonnen werden. Im  Siid- 

staate sind  die bedeutendsten Yorkom m en Ir o n  K nob , Iro n  

M onarch u nd  andere inde rN ahe  des Sees G illes,inNeu-Sud- 

Wales diejenigen von Cadia. I n  W estaustra lien  finden sich 

in  der N ahe der Goldfelder Roteisenerze m it  52 bis 69 %  Ee.

I n  A f r i k a  sind  Rot- u nd  Brauneisenerze a n  der alge- 

rischen K uste  u nd  der Grenze nach Tunis m it  46 bis 59 %  

Ee, a rm  an  Phosphor und  Kieselsaure, erschlossen worden. 

D ie  Forderung betragt iiber 1%  M ili. t  jah rlich . D ie  Erze 

werden hauptsach lich  nach D eutsch land u nd  E ng land  

verschifft. I n  T u n is  finden  sich im  Nordwesten der 

D jerissa-Bezirk u nd  andere, weiche Roteisenerze von 48 bis 

55 %  Fe enthalten, die a rm  a n  Phosphor u n d  Kieselsaure 

sind. I n  M a r o k k o  is t der Melilla-Bezirk bekann t, der in  

Spanisch-Marokko liegt u nd  Rot- u nd  Brauneisenerz von 

50 bis 62 %  Fe en tha lt. D ie meisten Y orkom m en in  

M arokko w arten noch der AufschlieBung.

I n  A s ie n  sind  in  den c h in e s is c h e n P ro v in z e n C h a n -  

tu ng  u nd  H upe i sowie in  der M andschurei V orkom m en von 

gróBerer Bedeutung. Das friiher von der deutschen 

C han tung-Gesellschaft ausgebeutete Magneteisenerzvor- 

kom m en in  der P rov inz  C han tung  w ird  heute von  den 

Japanern  betrieben. D ie E rze en tha lten  60 %  Fe. D ie 

Vorrate betragen 100 M ili. t .  E in  weiteres Magneteisenerz- 

vorkom m en befindet sich am  Jangtse . E tw a  die H a lfte  

der E isenerzfórderung Chinas geht nach Ja p a n . Im  

N orden J a p a n s  tre ten M agneteisenerzvorkomm en m it  

60 %  Fe auf. E tw a  nu r die H a lfte  des Bedarfs w ird  aus 

inlandischen E rzen gedeckt. D ie E in fuh r  erfolgt h a u p t

sachlich aus China. I n d ie n  soli die gróBten Eisenerz- 

vorrate der W e lt entha lten. E rs t wenige V orkom m en 

sind  aufgeschlossen. Es hande lt sich haup tsach lich  u m  

hochprozentige Roteisenerze von 64 bis 69 %  Fe, die le icht 

gew innbar sind . D ie Forderung is t in  Zunahm e begriffen. 

W ichtige  Gew innungsstatten sind  B urm a, B ihar, Orissa, 

500 km  westlich von K a lk u tta .

D ie e u r o p a is c h e n  V orkom m en werden vom  Ver- 

fasser nu r kurz gestreift, was bei ihrer verhaltn ism aB ig  

geringen B edeutung gegenuber den am erikanischen ver- 

s tand lich  is t. D a  die w ichtigsten Yorkom m en ais bekann t 

vorausgesetzt werden durfen, soli hier nu r erw ahnt sein, 

daB der Verfasser von den d e u t s c h e n  V orkom m en an- 

scheinend yersehenthch das Siegerland iibergangen ha t, 

w ahrend V orkom m en an  der Weser u n d  in  Thiiringen , die 

ohne praktische Bedeutung sind , au fgefiih rt werden. A u f 

die s c h w e d is c h e n  V orkom m en ha tte  ihrer grofien Be

deutung entsprechend ausfuhrlicher eingegangen werden 

konnen. Bei S p a n ie n  vermissen w ir eine E rw ahnung  des 

auch  heute noch w ichtigen Bilbao-Bezirks.

Der A u fsa tz  w ird  erganzt durch eine Zusammen- 

ste llung von 220 Eisenerzanalysen aus den yerschiedensten 

V orkom m en der W e lt ; in  Zahlentafe l 1 s ind  nu r die w ich tig 

sten davon  wiedergegeben. D a  der Verfasser bei einer 

A n zah l von E rzen Analysen aufgefiih rt ha t, die dem  

hande lsiib lichen A uskom m en n ich t entsprechen, s ind  an  

dereń Stelle v om  Berichterstatter die dem  H iitte nm ann  

gelaufigen handelsublichen Analysen eingesetzt. D ie A n a 

lysen einiger bekann ter Vorkom m en , weiche der Verfasser 

n ich t a u ffu h rt, w urden in  die Tafel neu aufgenom m en. 

D ie geanderten u nd  die neu  aufgenom m enen Analysen 

s ind  durch  FuB noten kenn tlich  gem acht. U. Wedding.

Die Beziehungen zwischen Gefiige und chemischer Zu- 
sammensetzung feuerfester Steine und ihrem thermischen 

Wirkungsgrad in Warmespeichern.

S t u a r t  M . P h e lp s 1) untersuchte verschiedene Stein- 

sorten au f ihre E ignung  ais G itterwerkssteine in  W a rm e 

speichern und  beurteilte diese nach  der Speicherfah igkeit 

u nd  der G eschw ind igkeit, m it  der die W arm e  von  den 

S te inen w ieder abgegeben werden kann . Der Verfasser 

yersucht, re la tive  W erte  des W arm eaustauschverm ógens 

der yerschiedenen feuerfesten Stoffe durch  folgende y e r 

suche zu erhalten.

D ie  zu  untersuchenden Steine, die die Normalab- 

messungen 230 X  115 X  65 m m  besitzen, werden an  der 

Oberflache u n d  in  der M itte  m it  je einem  Thermoelement. 

versehen. Sodann  werden sie in  e inem  Versuchsofen so 

lange e rh itz t, b is sie auBen u n d  innen  auf 1260°erw arm t 

sind . N ach  Beendigung des Aufheizens w ird  der S te in  

durch  einen k ons tan t gehaltenen L u fts tro m , der ih n  all- 

seitig um sp iilt , abgekuh lt u n d  der Temperaturverlauf' 

an  der Oberflache u n d  in  der S te inm itte  festgestellt. Das. 

arithm etische M itte l beider Tem peraturen w ird  der Ein- 

fachhe it der R echnung  wegen ais M afi der w irk lichen 

m ittle ren  T em peratur genom m en. M an  erha lt aber im  

iibrigen die wahre m ittle re  Tem peratur sehr e infach fast- 

genau, wenn m an  die Sum m ę aus der doppe lten  M itten- 

tem peratur u nd  der Oberflachentem peratur durch  3 te ilt . 

D ie  vom  S te in abgegebene W arm em enge w ird  errechnet,. 

in dem  m an  die D ifferenz aus A n fangstem peratur (1260°)' 

u n d  m ittle rer T em peratur m it  dem  R aum gew ich t und  

der spezifischen W arm e des Steines m u lt ip liz ie r t. D ie  

untersuchten Steine u nd  die Versuchsergebnisse zeigt- 

Zah len tafe l 1.

SchlieB lich untersuchte Phelps noch  den S te in C,. 

nachdem  dieser m it  einer dunnen , g la tten  G lasur iiberzogen 

war, konn te  aber keine Veranderung des Temperaturver- 

laufes gegenuber dem  urspriinglichen Zustande feststellen.. 

D ie  drei Steine F , G  u n d  H  konnen aus der B e trachtung  

der Ergebnisse ausgeschieden werden, da ihre Verwendung~ 

in  W arm espeichern k au m  in  Frage k o m m t. Aus den Er- 

gebnissen der Versuche m it  den Steinen A  bis E  schliefit- 

der Yerfasser, daB die A nw endung von  S ilikaste inen 

wegen ihrer geringen Speicherfahigkeit unyorte ilha ft ist, 

u n d  daB m an iib e rhaup t au f m og lichst d ich te  Steine W e rt 

legen m ufi.

D ie  V ersuchsanordnung bei der P riifung  der ver- 

schiedenen S teinsorten g ib t jedoch die w irk lichen Vor- 

gange n ic h t wieder. Der S te in w ird  be im  Versuch vor der 

A b kuh lung  durch  u nd  durch  au f gleiche T em peratur ge

bracht, w ahrend im  W arm espeicher diese Temperatur- 

g le ichheit auch  beim  Aufheizen nie e in tr it t . B e im  Yer

such steht der S te in  ferner im  Strah lungsaustausch m it 

den yerhaltn ism aB ig grofien W andm assen des Ofens. D ie  

T em peraturen im  Ofen werden deshalb von den W anden  

beherrscht u nd  n ic h t von  den zu untersuchenden Steiaen. 

Der T em peraturverlauf der Oberflache des Steines is t 

dadurch  bereits v o rbestim m t; die Warmeiibergangsver- 

haltnisse konnen durch den „N ebensch luB " Steinober 

flachę — O fenw and— L u ft  fiir  die einzelnen Steine ge 

andcrt werden u nd  m it  ihnen , w ie die Rechnung  zeigt,. 

auch  der Austauschyorgang. Jedoch  b r ing t schon d ie  

ersterwahnte Abw eichung der Versuchsanordnung von 

den praktischen Verhaltnissen erhebliche Unterschiede in  

den Ergebnissen m it  sich. Schon in  fruheren A rbe iten2) 

w urde vom  Berichterstatter die W irk sam ke it der yer

schiedenen Steinsorten ais Speicherm ateria l rechnerisch 

untersuch t m it  dem  Ergebnis, daB Abw eichungen des 

R aum gew ich ts  innerha lb  norm aler Grenzen bei halb- 

s tiind igen U m ste llze iten  keinen wesentlichen E in 

fluB  au f die ausgetauschte W arm em enge haben. 

Dieser R echnung  steht n u n  aber h ier die bedeutende 

A bnahm e  u m  1 4 %  gegenuber. D a  die W arm ele itzah len  

u nd  spezifischen W arm en  der einzelnen Versuchssteine 

n ich t festgestellt sind , is t bei der N achrechnung m it  

gleichen W erten  gerechnet worden. Das konn te  um  so

M J .  A m . Ceram . Soc. 8 (1925) S. 648/54.

2) M it t . W arm estelle V. d. E isenh . N r. 73 (1925); 

Ber. Stahlw .-Aussch. V . d . Eisen U. N r. 93 (1925). Zu  

beziehen vom  Verlag Stahleisen m . b. H ., Dusseldorf.
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Zahlentafel 1. U n t e r s u c h t e  S t e in e  u n d  V e rsu c h s-  

e r g e b n is s e .

Prob e

R aum 

ge
w ich t

kg/m 3

Porosi-
ta t

%

T em p e
ratu ren

W arm e
ab gab e  in 

l/2 st

Ober-
flach e

°0

M itte

»0 kcal °//o

A  Sch am ottestein 1985 13,8 365 760 73.5 99,5
B 1990 17,3 365 760 738 100
C 1865 25,8 365 760 693 94
D 1815 3(1,5 365 760 680 92
E Silikastein  . . 1610 27,8 370 695 637 86
P D iasporstein  . 1990 36,0 365 840 735 99,5
G K orundum stein 2910 18,5 365 760
H K arborundum -

stein  . . . . 2090 31,6 395 585 504 68

eher geschehen, ais Messungen be im  Eorschungsheim  fiir  

W arm eschutz, M iinchen , zeigen, daB die W armeleit- 

zahlen yon Scham otte  u n d  S ilik a  in  e inem  gemeinsamen 

Streugebiet liegen. M an  k ann  also n ic h t jedem  S ilikaste in 

eine hohere W arm e le itzah l zuschreiben ais einem  beliebigen 

Schamottestein . Bei der ersten R echnung  wurde der 

Stein ais ganz gle ichm aB ig du rchw arm t angenom m en, die 

W armeabgabe eines Steines m it  e inem  R aum gew ich t von 

2000 kg /m 3, einer spezifischen W arm e von 0,25 u nd  einer 

W arm ele itzah l von  0,8 kca l/s t errechnet u n d  m it  derjeni- 

gen eines Steines von  1600 k g /m 3 R aum gew ich t, aber sonst 

gleichen E igenschaften verglichen. Der letztere S te in er- 

g ib t danach 8 4 %  der W arm eabgabe des ersten in  Ueber

e ins tim m ung m it  den Yersuchen von  Phelps. Beide 

Steine wurden dann  fiir  period ischen Betrieb m it  halb- 

stiindigen U m ste llze iten  nachgerecbnet. Der Unterschied 

betrug dann  nu r noch 4 ,5 % . Der Gew ichtsunterschied 

der Silika- u n d  der Scham ottesteine is t im  vorliegenden 

Falle sehr groB. M an  k ann  allgem ein dem  S ilikaste in  kein 

kleineres R aum gew ich t zusprechen. I h n  ais warmetech- 

nisch ung iins tig  f i ir  W arm espeicher h inzuste llen , is t 

n icht gerechtfertigt.

D ie glasierte Oberflache der Steine ergab bei den Ver- 

suchen keine B ee in trach tigung  der W irkung . Das Nach- 

lassen der O fen le istung nach  der ersten kurzeń Betriebs- 

zeit f i ih r t m an  v ie lfach  au f die geringer werdende Vor- 

warm ung infolge der sich b ildenden G lasur zuriick , wenn 

auch, soweit bekann t is t , keine b iind igen Beweise fiir 

diese Anschauung vorliegen. D ie  Ursache sucht m an 

freilich weniger in  der W arm e le itfah igke it der G lasur, ais 

in  dem geringeren S trah lungsaustausch zw ischen Rauch- 

gas oder Gas u n d  der g lasierten Oberflache. D iesen E in 

fluB konn te  Phelps n ic h t feststellen, da er m it  der nicht- 

strahlenden L u ft  arbeitete. W. Heiligenstaedt.

Magnetische Eigenschaften von Dauermagneten und ihre 

Abhangigkeit von der Warmebehandlung beim Walzen 

und Gliihen.

R . P . D e  y r i e s 1) b r ing t bem erkenswerte U n te r

suchungen, wie die m agnetischen E igenschaften  der 

Dauerm agnete von der dem  H a r te n  vorangehenden 

W arm ebehand lung  be im  W a lzen  u n d  G liihen  abhang ig  

sind. D ie  U ntersuchungen bezogen sich au f Chrom- u nd  

au f W o lfram stah le , die f iir  M agnete zu  R ad ioe in rich tungen  

bestim m t waren. Es zeigte sich iibere instim m end , daB 

die K oe rz itiv k ra ft u m  so m ehr anstieg , je harte r der S tah l 

schon vor dem  Abschrecken war. A b b . 1 g ib t e in solches 

Yerhalten w ieder. Es is t also in  bezug au f die Koerzitiv- 

k ra ft schad lich , den S ta h l nach  dem  W a lzen  langsam  

abzuk iih len  oder ih n  gar zu  g liihen . U n te rz ieh t m a n  

aber nach dem  W a lzen  langsam  abgek iih lte n  oder ge- 

g liih ten S tah l vor dem  H a r te n  einer L u ftk iih lu n g  aus 

hoheren Tem peraturen , so ge ling t es, dem  S ta h l w ieder 

dieselben m agnetischen E igenschaften  zu  erteilen, die 

er ha t, wenn er im  W a lzzus tande  yerha ltn ism aB ig  h a r t 

war und  vor dem  H a r te n  keiner G luh beh and lu ng  u n te r 

zogen wurde. Es zeigte sich ausnahm slos eine hohere 

K oe rz itivk ra ft bei S tiicken , d ie  vor dem- H a r te n  m og 

lichst h a r t waren, w ahrend  die R em anenz  schw ankte , 

meist sogar sich um gekeh rt ve rh ie lt. D ie  A b b . 2 zeigt

die Yeranderung , wie sie durch  L u ftk iih lu n g  vor dem  

H a rte n  erzielt wurde.

D ie Veranlassung zu  diesen U ntersuchungen  b ildete 

die N otw end igke it, k leine Magnete fu r  R ad io h ó re r  k a lt

Harterordemflbse/ireckerf/WHi/sser' t/e/835°C 
itr 8rit7ei/ein/reiZett 

A bb ild u n g 1 .  B eziehu n g zw ischen der 
B rin ellh arte v o r  dem A bschrecken  und 
den m agnetischen E ig en sch a ften  bei einem  

O hrom stahl.

A b b ild u n g  2. V eran d eru n g  d e r  m a g n e ti
schen E ig en sch aften  durch  L u ftk u h lu n g  

v o r  dem  H arten.

zu stanzen, was im  rohgew alzten  Z ustande  na tu r lic h  

n ic h t m oglich war. D ie  S tah le  m uB ten  geg luh t werden. 

D ie  vorliegenden U ntersuchungen ze igten n u n  den W eg, 

die durch  G luhung  hervorgebrachte Schad igung  der 

m agnetischen E igenschaften  w ieder gu tzum achen .

F . Rapatz.

Gliihen von Draht in Salzbadern.

Bei der A t la n t ic  W ire  Co., B ran fo rd , C o nn .1), w ird  

zum  G liih en  v o n  D ra h t e in  neues V erfahren angew andt, 

das d a r in  besteht, daB die D rah tr in g e  in  e inem  S a lzbad  

geg liih t werden. D ie  zu  diesem Zwecke benu tzte , v o n  der 

Bellis H ea t T reating  Co. besonders fiir  d ie W a rm ebehand 

lung  von  W erkzeugen u. dg l. au f den M a rk t gebrachte 

Sa lzm ischung trag t den N am en  L av ite , weshalb das neue 

G liihverfahren  ais Lavite-G liihprozeB  bezeichnet w ird .

D ie  D rah tr in ge  werden in  e in  S a lzbad  v o n  650 bis 

700° e ingetaucht u n d  so lange d a r in  belassen, bis der 

D ra h t die B ad tem pera tu r angenom m en h a t, was m e ist 

in  einer Ze it v o n  12 bis 17 m in  der F a l i  ist. N ach  dem  

H erausnehm en aus dem  Salzbade laB t m a n  die R in ge  

etw a dieselbe Ze it lan g  ab k iih le n  u n d  ta u c h t sie sodann 

in  ein  W asserbad. Bei S tah ld rah te n  verlangert m a n  die 

A bk iih lze it entsprechend. D rah te  aus N ich te isenm eta llen  

werden u n m itte lb a r  nach  H erausnahm e aus dem  S a lz 

b ad  in  W asser abgeschreckt.

D as Verfahren bes itzt gegenuber der b isherigen 

O feng liihung  den V orte il, daB das G liih g u t g le ichm aB ig 

geg luh t w ird  u nd  keine V erzunderung  seiner Oberflache 

e rfahrt. D er ganze V organg n im m t n u r  eine Z e it v o n  

etw a 15 m in  in  A nspruch , w odurch  weniger Y orra te  u n d  

n u r  eine beschrankte G liihe re ie in r ich tung  erforderlich 

s ind . A . Pomp.

*) Trans. Am. Soc. Steel Treat. 8 (1925) S. 139/49. *) Iron Age 171 (1926) S. 928.
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Das Braune-Roth-Stahlhaus.

K iirz lie h  w urde in  B eucha bei Le ipzig  das erste 

deutsche S tah lhaus nach  einem  pa te n tam tlich  geschiitzten 

V erfahren von der F irm a  Braune & R o th  fertiggestellt 

(vgl. A bb . 1), dessen Bauweise nachstehend beschrieben 

werden soli.
DasKellergeschoB desHauses besteht, w ie ub lich , aus 

Ziegelsteinen oder Betonm auerw erk . H ie rau f w ird  das 

Gerippe des Hauses, bestehend aus starken U- u n d  

T-Eisen-Konstruktionen, aufgesetzt u n d  m it  dem  Stein- 

sockel vergossen. D ie  auBeren Begrenzungs- u n d  Halte- 

p la tte n  werden ohne V ernietung u n d  V erschraubung m it  

dem  Gerippe yerbunden , was von  besonderem Y o rte il 

ist, da sich W itterungseinfliisse oder Anrosten der AuBen- 

h a u t  des Hauses k au m  bem erkbar m achen.

D ie Innenseite  des Hauses w ird  aus T orfo leum p la tten  

und  Schlackensteinen hergestellt, u n d  zwar in  der Weise, 

daB sich zw ischen der A uB enhau t u n d  der Innense ite  

eine ruhende L u ftsch ich t befindet. N ach  Versuchen des 

Forschungsheimes fiir  W arm eschutz , M unchen , soli die 

W arm e le itzah l etw a der einer 82 %  cm  starken Ziegel- 

w and  entsprecłien, d. h. also iiber 100 %  m ehr ais bei 

der iib lichen M auerw andstarke yon 1 y2 S te in . FuBboden,

Abbildung 1. Ansicht eines Braune-Both-Stahlhauses.

Fenster u nd  T iiren werden, wie a llgem ein ub lich , aus 

H o lz  hergestellt.

A uch  die E in deckung  des Hauses k ann  ganz nach 

W unsch  du rchgefiih rt werden, u m  sich den jeweiligen 

ó rtlichen u n d  k lim a tischen  Yerha ltn issen anzupassen.

D ie gesam te B au flachę  ist u n te rke lle r t; das Erd- 

geschoB u n d  der erste S tock  um fassen je  dre i Wohn- 

raum e, dereń lich te  H ohe  2,55 m  betragt.

Besonders bem erkenswert is t die kurze B auze it, u nd  

zwar w urde nach Fertigste llung  des Kellergeschosses das 

E isenfachw erk in  f i in f  Tagen aufgesetzt. N ach  14 Tagen 

w ar es m og lich , die obere Balkenlage u n d  das D ach  auf- 

zusetzen, so daB die Befestigung der S ta h lh a u t u n d  die 

A us fiih rung  der In nenausk le id ung  yo lls tand ig  trocken 

vor sich gehen konn te .

A n  A rbe itsk ra ften  waren fiir  die A u fs te llung  des 

S tah lhauses v ier M ann  erforderlich. N ach  sechs W ochen 

w urde das S tah lhaus  schliisselfertig seiner B estim m ung  

iibergeben.

B em erk t werden soli noch , daB die Feuersgefahr 

naturgem aB  sehr gering is t und  der B litzge fah r durch  

geeignete E rd un g  der S tah lw ande  yorgebeugt w ird .

D ie  K os ten  eines S tah lhauses betragen bei

5 Z im m ern  durchschn ittlich  . . 8 500 I I
6 „  „  . . 12 500 J l
8 „  . . 21 500 M ,

die g leichen Ste inhauser entsprechend 11 500, 17 000 u nd  

28 000 J l.

Reihenfolge der Elemente bei Analysenangaben von Roh
eisen und Stahl.

U m  die U ebers ich t be im  Yergleich yon A na lysen

angaben von Rohe isen u n d  S tah l zu  erle ichtern u n d  gleich- 

ze itig  V  erwechslungen yorzubeugen, em pfehlen der 

Verein deutscher E isenhu tten leu te  u n d  der Verein deu t

scher EisengieBereien, G ieBereiverband, fo lgende R e ihen 

folge an zu w e nden :

C S i M n  P  S

Diese R e ihenfo lge  soli angew andt werden bei P»oh- 

eisenaflalysen im  inneren W erksbe trieb  u n d  fiir  Rohe isen 

u n d  S ta h l bei V eroffentlichungen . E s ware erw iinscht, 

wenn diese Reihenfo lge in  Z u k u n ft  von a llen  einschlagigen 

S te llen ben u tz t w iirde.

Aus Fachyereinen.

Eisenhiitte Oberschlesien,

Z w e ig v e re in  des V e re in s  d e u ts c h e r  E is e n h u t te n le u te .

D ie „E ise nh iitte  Oberschlesien1' h ie lt  am  23. Sep

tem ber 1926 in  H indenburg  O.-S. e inen V ortragsabend ab , 

der in  V ertre tung  des am  Erscheinen yerh inderten Yor- 

sitzenden, G enerald irektor ®t.»Qng. @. 1). R . Brennecke, 

von dem  ste llyertretenden V orsitzenden, D irek to r A . H  e i l , 

D onnersm arckh iitte , ge le itet u n d  von  120 M itg liedern  

u n d  G asten besucht war.

N ach  BegriiBung der E rschienenen wies der 

Yersam m lungsle iter au f die vom  V orstande der „Eisen- 

h iit te  Oberschlesien" geschaffene E in r ic h tu n g  regel- 

maBiger Vortragsabende u n d  die B ild u ng  von  Fach- 

ausschiissen h in 1). E r  gab  nam ens des Vorstandes der 

E rw artung  A usdruck , daB die zur U n te rr ich tung  der 

M itg lieder iiber w ichtige F ragen des E isenhiittenwesens 

u n d  der yerw andten Gebiete sowie zur H erbe ifiih rung  

eines Meinungs- u n d  Erfahrungsaustausches geschaffenen 

E in rich tungen  n u n  auch  durch  rege B ete iligung fru ch tba r 

gem acht wurden.

M asch inen inspektor B o s s ę , F a ly ah iitte , sprach 

darau f iiber

Wirtschaftliche Kesselumbauten wahrend des Betriebes

in  e ins tiind igen , auBerordentlich  k laren u n d  iibersicht- 

lichen  A us fiih rungen , die durch  zahlreiche L ich tb ild e r 

u n te rs t iitz t w urden. E r  berichtete iiber die M aB nahm en , 

durch  die es au f der F a ly ah iitte  gelang, e inen besonders 

durch  schlechte Speisewasserverhaltnisse schwierigen u nd  

schweren S tórungen  ausgesetzten Kesselbetrieb so zu ge- 

sta lten , daB tro tz  erheblich gesteigerter Le is tung  ein 

hoher W irkungsgrad  u n d  stórungsfreier Dauerbetrieb  

erreicht w urde2).

D ie  A us fiih rungen  lósten eine sehr lebhafte  Aussprache 

iiber yerschiedene F ragen des Kesselbetriebes aus, bei 

der auch  besonders der W unsch  nach  e inem  regelmaBigen 

A ustausch  der E rfah rungen  im  Kesselbetrieb zum  A us

druck  kam .

N ach  SchluB der Yersam m lung  entw icke lte  sich in  

den R au m e n  des K asinos der D onnersm arckh iitte  ein 

gem iitliches Beisam m ensein, das eine groBe Z ah l der Teil- 

nehm er noch einige S tunden  zusam m enh ie lt.

I n  der zw eiten H a lfte  des M onats N oyem ber d. J .  

w ird , ebenfalls im  B ib lio theksaa l der Donnersmarck- 

h iitte , H indenburg  O.-S., ® r.«^ng. H . N a t h u s i u s ,  Berlin , 

e inen Vortrag  iiber „ A m e r ik a n is c h e  E le k t r o g l i i h -  

o fe n  u n d  ih r e  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  in  D e u ts c h -  

l a n d “ ha lten . Der genaue Z e itp u nk t w ird an  dieser Stelle 

noch  rechtze itig  bekanntgegeben.

Vereinigung der Groftkesselbesitzer.

D ie  H aup tye rsam m lung  der Y ere in igung  der GroB- 

kesselbesitzer vom  16. bis 18. Septem ber 1926 in  Kassel3) 

konn te  sich eines auBerordentlich  regen Besuches aus 

a llen  an  Kesselbau u n d  -betrieb be te ilig ten  K reisen er- 

freuen. D ie  Vortrage fesselten die A u fm erksam ke it der 

V ersam m lung in  hohem  MaBe.

1) V g l. S t. u . E . 46 (1926) S. 1276.

2) V gl. Z . Oberschles. Berg-H tittenm . V . 65 (1926) 

S. 530/41.

3) V g l. S t. u . E . 46 (1926) S. 1196.
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S r .^ n g .  (£. I). M a s  G u i l l e a u m e ,  Merseburg, be- 

handelte in  seinem B erich t iiber

Die Auswertung einiger neuerer Kesselschaden

13 G u tach  ten  der M ate ria lp r iifungsans ta lten  S tu ttg a r t 

und  Berlin-Dahlem . E s hande lte  sich u m  einige Krempen- 

anrisse an  K esselbóden u n d  R isse an  N ie tnah ten , in  

der H aup tsache  von  K am m erha lsen  einer bestimm- 

ten W asserkam m erkesselbauart. I n  ke inem  dieser Falle  

ist der W erksto ff der u n m i t t e l b a r e  An laB  dieser 

Schaden gewesen. B au liche  u n d  Ausfiih rungsm ange ' 

sind nachgewiesen. Betriebseinfliisse stehen dah in . D ie 

Spródigkeit des W erkstoffes an  den R iBste llen w ar durch- 

weg groB. I n  einigen F a lle n  lag  auch  die Festigke it u m  

ein geringes un te r der in  den B auvorschriften  vor- 

gesehenen Grenze, was ja  aber n ic h t  zum  Nachweis 

techniseher Feh le rha ftigke it ausre icht, ebensowenig wie 

zu der ausgesprochenen W arn u ng  vor dem  W erksattest. 

Der Vortragende benu tzte  die Gelegenheit, das Vor- 

handensein kaustischer Sp ród igke it abzustre iten , u nd  

glaubte erneut au f d ie A us fiih rungen  yon  M i in z in g e r  

gelegentlich der H aup tve rsam m lung  des Vereins deu t

scher Ingenieure , A ugsburg1), in  scharf ab lehnender 

Weise eingehen zu  mussen. A uch  die neueren U n te r

suchungen von P a r r 2) w urden  zu  dem  Zwecke heran- 

gezogen.

In  der A u s s p r a c h e  suchte Professor B a u m a n n  

diesen S ta n d p u n k t zu  stiitzen  durch  die Y orfiih rung  

einer Re ihe  B ilder, aus denen zu  en tnehm en war, daB die 

ais kennzeichnend fiir  kaustische Sp ród igke it angesehenen 

in terkris ta llinen B riiche auch  in  anderer Weise zustande- 

kom m en konnen . A lle  diese A us fiih rungen  konnen aber 

n ich t dariiber h inw egtauschen, daB un te r  gewissen B e

dingungen, u n d  dazu  m ag  ausdruck lich  die Kaltbean- 

spruchung des W erkstoffes gehoren, dereń E in fiuB  auch 

schon fr iih ze itig  von  den A m erikanern  e rkann t worden 

ist, ein A ng riff yon  L augen  au f E isen s ta ttf in de t. Es 

braucht n u r  au f den spateren V ortrag  von  Professor 

T h ie l in  der g leichen S itzung  hingew iesen zu  werden. 

Das E rgebnis der von  Professor B a u m a n n  a n  anderer 

Stelle yeróffen tlichten A rbe it iiber die Anreicherungs- 

m óglichke it derartiger L augen  bei atm ospharischem  

D ruck  d iirfte  doch n ic h t so ohne weiteres au f hohe T em 

peraturen u n d  D riicke  iibertragbar sein. W e n n  es auch 

sehr erfreulich is t, daB d ie deutschen A rbe iten  au f dem  

Gebiete der Spannungsyerha ltn isse  an  Kesselte ilen in  

den Beziehungen zu  H erste llung , B etrieb (insbesondere 

W arm edehnungen) u n d  W erksto ff o ffenbar fiih rend  sind, 

ware es doch zu  bedauern , w enn m a n  sich weiteren Er- 

kenntnissen iiber die M itw irkun g  von anderen Ein- 

fliissen g anz lich  yerschlieBen w ollte . Sicher 

ja  wunschenswert, w ie ®r.»§ttg. G u i l l e a u m e  

am  Schlusse seines Berichtes betonte , wenn 

der W erksto ff gegeniiber S chad igungen  aller 

A rt unem p fin d lich  ware, doch w ird  das na- 

tiirlich  im m er n u r  bis zu  e inem  gewissen 

Grade m og lich  sein.

DaB in  dieser Beziehung ta ts a c h lic h  gu te  

Aussichten bestehen, zeigte der fo lgende Vor- 

trag von 3)r.=Q"ng. A . F r y ,  Essen, iib e r 

Das Verhalten der Kesselbaustoffe im Betriebe.

F ry  g ing  auch  von  der Tatsache aus, daB 

der bisherige K esse lbaustoff noch  n ic h t a llen 

Anspruchen geniigen konne ; dabe i sp r ich t ais 

wesentlich m it , daB die P r iifu n g  anders erfo lgt 

ais die Beanspruchung , u n d  daB die H e rs te l

lung u n d  der B etrieb  selbst zu r Y eranderung  

des W erkstoffes fuh re n . D ie  heute  yerwende- 

ten Kesselwerkstoffe gen iig ten  im  wesentlichen 

den Anforderungen a n  W arm bearbe itb a rke it, 

K a ltbearbe itbarke it u n d  Schw eiBbarke it in  

der H erste llung u n d  den nach  F es tig ke it u n d  

gentigender Streckgrenze auch  bei hohen  T em 

peraturen — bis 450 0 — im  Betriebe. D a 

gegen tra ten  bei der W e ite rve rarbe itung  durch  

Schmieden, B iegen, N ie ten  usw. A enderungen 
der W oT |<ct,offeigensc}la f tell au f̂  Diese lieBen sich
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ware es

nu r bei geschm iedeten oder geschweiBsen Kesseln du rch  

nachtrag liches Ausgliihen rtickgangig m achen. F ry

zeigte kennzeichnende B ilde r solcher E in w irk ung en  durch  

Scherenschnitt, A u togenschn itt u n d  sogar info lge  spanab- 

hebender Bearbe itung . Je  nach  der K o n s tru k tio n  u n d  Be 

tr iebsfuhrung  erfolgt die Veranderung der Werkstoffeigen- 

schaften im  Betriebe selbst in  m ehr oder m inder groBem 

U m fange . A llerd ings bes itz t w oh l jeder W erksto ff einen 

gewissen G rad  von  W iderstands fah igke it gegenuber der 

artigen  E in fliissen. So konn te  ®r.=Qng. G u i l l e a u m e  in  

dem  yorhergehenden V ortrag  feststellen, daB Schaden aus 

dem  zweifellos ebenfalls eine K a ltb e a rbe itu ng  des Kessel- 

bleches darste llenden R ohre inw a lzen  bisher n ic h t  im  

Betrieb  festgestellt w orden sind . Im  iib rigen  is t es jeden 

fa lls Tatsache, daB der W erksto ff im  allgem einen in  

bezug au f seine U ne m p find lich ke it gegen R iB b ild u n g  zu  

w iinschen iib rig  laB t.

D ie  W irk u ng  der sogenannten A lte rung  laB t sich 

nach  F ry  am  einfachsten durch  den K erbschlagversuch 

feststellen. E r  ist nach  seinen U ntersuchungen  auch  

g le ich lau fend m it  der N e igung  zur Laugensprdd igke it. 

DaB  die W erkstoffe  in  verschiedenem MaBe zu r A lte rung  

neigen, w ar ebenso bekann t wie das verschiedene V erha lten  

gegenuber der Fryschen A e tzung . N ich tsdestow eniger 

verdienen die hochbedeutsam en M itte ilu n g en  iiber e in 

K ruppsches SonderfluBeisen weitgehende B each tung . 

A bb . 1 ze ig t das E rgebn is geschm iedeter P roben  dieses 

W erkstoffes im  Yergle ich zu  gew ohnlichen Kesselblechen 

nach  Versuchen des S tu ttg a r te r  M ateria lp riifungsam tes . 

Es h and e lt sich nach  den A ngaben  yon  Professor B a u 

m a n n  au f der S itzung  des A llgem einen V erbandes der 

deutschen Dam pfkessel-Ueberwachungsvereine in  Z iir ich  

u m  ein unlegiertes M ate ria ł von  etw a 40 kg  Fes tig ke it 

m it  0,13 %  C, 0,55 %  M n , Spuren S iliz ium , e inem  Schwe- 

fel- u n d  P hosphorgehalt yon  0,013 bzw . 0,014 % . Se lbst 

w enn m a n  das Ergebnis a n  dem  norm a len  Kesselbleeh 

n ic h t in  yo llem  U m fange  ais kennze ichnend  ansieh t, 

b le ib t be im  SonderfluBeisen neben der abso luten H ohe  des 

Kerbschlagwertes insbesondere die geringfiig ige A b nah m e  

bei K a ltbea rbe itu ng  u n d  kunstliche r A lte rung  beachtens

wert. N ach  F ry  is t f i ir  e inen W erksto ff d ie Lage des 

Steilabfalles der K e rb zah igke it von  den oberen W e rte n  

zu den unteren W e rte n  in  A bhang igke it v o n  der T em 

peratur bzw . P roben form  kennze ichnend ; in  A b b . 2 is t 

das Y e rha lten  gew ohnlichen Kesselbleches u n d  Sonder- 

fluBeisens iibers ich tlich  gegeniibergestellt. D ie  E rg eb 

nisse des Kerbschlagyersuches s ind  durch  die Ergebnisse 

der K erbbiegeprobe bes ta tig t worden, v o n  der m a n  an- 

nehm en kann , daB sie y ie lle ich t den V erha ltn issen der 

W erksto ff beanspruchung im  Kessel m ehr en tsp r ich t;

70
S /z^ ec/fi/rT ę //7 0/#

ć<7

Abbildung 1. Kerbzahigkeit von gerecktem, normaiem  FluBeisen (y) 
und Kruppschem SonderfluBeisen (x).
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Abbildung 2. Lage des Abfalls der Kerbzahigkeit bei Kruppschem 
SonderfluBeisen (B) und Kesselblech (K ) in Abhangigkeit yon 
Probenbreite und Priiftemperatur. Norm ale Oharpy-Proben m it 

4 m m  (J) Kundkerb.

bei B earbe itung  u n d  Betrieb alles E rdenk liche  zugem utet 

werden kann . Ebenso w ird  na tiir lich  in  der K on s tru k tio n  

auch  fernerh in a llen Ausfiihrungsform en, die eine Stetig- 

ke it in  den Form- u nd  Q uerschnittsiibergangen gewahr- 

leisten, der V orzug gegeniiber solchen, die zusatzliche 

Yerste ifungen m it  sich bringen, gegeben werden mussen. 

E s  b rauch t n u r  au f die lehrreichen Versuche hingewiesen 

zu  werden, die Oberingenieur H ó h n  in  dieser R ic h tu n g  

angeste llt ha t.

I n  der A u s s p r a c h e  behandelte  Oberregierungsrat 

B e r t h e a u  die Tragweite der po lize ilichen Vorschriften. 

D ie weitere E rórterung  m uBte aus Ze itm ange l abge- 

brochen werden.

D irek to r F r . R  os d e c k , Dusseldorf, gab  in  seinem 

V ortrag

Die Herstellung hochbeanspruchter Kessel- und Dampf- 
rohre nach dem Mannesmann-Verfahren und dereń Weiter- 

verarbeitung

zunachs t e inen kurzeń  U eberblick  iiber die Vorgange im  

Schrag- u n d  P ilgerschrittw alzw erk u n d  die Verte ilung 

der Q uerschn ittsabnahm e au f diesen beiden Yorrich- 

tungen . E r  g ing  d an n  weiter auf einige Sonderfragen 

e in. Bem erkenswert war, daB sich nach seinen Versuchen 

e in silizierter R o h r  v ) ksto ff von etwa 0,105 %  C, 0,54 %  

M n , 0,25 %  Si, 0,026 %  P , 0,023 %  S alterungssicher 

erwiesen h a t  ( in  ahn licher Weise wie das K ruppsche 

SonderfluBeisen). Z u  denken gaben auch  die Yersuche 

iiber die Fes tigke it yon  R o hren  in  k a ltem  u n d  w arm em  

Z ustande . W ah ren d  bekann tlich  be im  ZerreiBversuch 

d ie Streckgrenze bei den hóheren T em peraturen erheblich 

s in k t, fa n d  die Zerstórung der R ohre  in  k a ltem  u nd

w arm em , dem  B etrieb m it  H ochd ruckdam p f entsprechen

den Zustande  e tw a bei g leichem  In nen d ru ck  s ta tt. 

Ebenso zeigte sich bei Versuchen au f A ufiend ruck  eine 

A bhang igke it im  wesentlichen n u r  von dem  W andstarken- 

verha ltn is , dagegen k a u m  von  der W erksto ffestigke it.

G enerald irektor P . T h o m a s ,  Dusseldorf, beschrieb 

Die Herstellung hochbeanspruchter Kessel- und Dampf- 
rohre nach dem Ehrhardt-Verfahren 

u n d  zeigte die A usgesta ltung  u n d  L e is tungsfah igke it der 

da fiir  vorgesehenen E in r ic h tun g en  au f seinem W e rk  .

I n  der E rórterung  wies Oberingenieur K o c h  auf 

noch vorhandene L iicken  in  den A bnahm eyorsch r ifte n  

h in . E r  h ie lt  die V ornahm e der Aufw e itp robe  an  a llen  

R o h ren  an  einem  k le inen Zugabestiick  bei den einze lnen 

R o h re n  fiir  wunschenswert, wobei das A u fw e iten  bis 

zu m  B ruch  getrieben werden sollte.

A u f die fesselnden A us fuhrungen  v o n  D irek tor 

O . H a r t m a n n ,  Kassel, iiber

Die Betriebssicherheit von Hóchstdruckkesseln

einzugehen, mussen w ir uns an  dieser Stelle versagen. 

E r  gab  einen U eberb lick  iiber die bisher auf diesem Ge

biete geleisteten A rbe iten  u n d  die Entw ick lungsm óg lich-  

keiten.

Z u m  SchluB erstattete Professor D r . A . T h ie l ,  

M arburg , einen B ericht iiber

Die Forschungsarbeiten des Arbeitsausschusses fiir 
Speisewasserpflege

der V ereinigung der GroBkesselbesitzer; aus seinen Ver- 

suchen is t der geradezu sturm ische A ng riff von E isen 

durch  Laugen bei hohen D riicken  u n d  T em peraturen zu 

erwahnen, der un te r anderen U m standen  w iederum  ge

ringer werden k ann  ais der A ng riff destillierten Wassers.

W.

Verein zur W ahrung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen in Rheinland 

und Westfalen.

A m  1. Oktober 1926 fa nd  im  R itte rs aa l der T onhalle  

zu Dusseldorf die 54. ordentliche M itg liederversam m lung 

des Yereins s ta tt, die sich auBerordentlich  zahlreicher 

B e te iligung  erfreute. Der Vorsitzende, P a u l  R e u s c h ,  

Oberhausen, gedachte eingangs m it  herzlichen W orten  

G eheim rats D u i s b e r g ,  der in  diesen Tagen 65 Jah re  

a lt  wurde, u n d  verlas ein G liickw unschte legram m  an  den 

Reichspras identen v o n  H indenbu rg  zu  dessen Geburstag. 

S odann  ergriff er zu  etwa fo lgenden A us fuhrungen  das 

W o rt:

D a  ich  vor kurzem  mehrere W ochen  in  A m erika  

weilte, werden Sie von  m ir  erwarten, daB ich  Ih n e n  einige 

E ind r iicke , die ich  aus den Vere in ig ten S taa ten  mit- 

gebracht habe, wiedergebe. D ie  W i r t s c h a f t  d e r  Ver- 

e i n i g t e n  S t a a t e n  zeigt in  den le tz ten  be iden Jahr- 

zehnten eine gewaltige E n tw ick lung . D ie  G rund lage  fiir 

diese E n tw ick lung  is t der n a tu r  liche R e ic h tum  des Landes 

u nd  eine im  groBen ganzen gesunde w irtschaftliche  Gesetz- 

gebung. Zur Ze it herrscht in  den m e isten Erwerbszweigen 

des Landes H o ch k o n ju n k tu r , so daB Absatzsorgen nur 

in  besonderen A usnahm efa llen  vo rhanden  sind . I n  A m e 

r ik a  ist alles m ehr oder weniger au f die E rzeugung  von 

Massen e ingestellt, was bei der starken Aufnahm efahig- 

ke it des dortigen inneren M arktes begreiflich  ist. Der 

V erbrauch is t au f a lle n  G ebieten auBerordentlich  groB. 

M an  gew inn t —  so w iders inn ig  es k lin g t  —- den E ind ruck , 

daB m og lichst v ie l verbrauch t w ird , um  m og lichst vie l 

herstellen zu  kónnen . D a  in  E u ro pa  die gleiehen Absatz- 

m óg lichke iten  n ich t bestehen, kónnen  die am erikanischen 

H erste llungsverfahren im  allgem einen n ic h t nach  hier 

iibertragen werden. Insbesondere in  D eu tsch land  w ird  

nach  wie vor der gróflte W e rt au f die G u te  der Erzeugnisse 

zu legen sein. N u r  dadu rch  is t uns der A bsa tz  au f dem 

W e ltm a rk t gesichert. D o rt e in R iesen land  ohne jegliche 

Zollschranken , bew ohnt von  einem  Volko, das tro tz  

seiner verschiedenartigen A b s tam m u ng  e in  auBerordent

lich  stark  ausgepragtes N a tio na lg e fiih l bes itz t; h ier ein 

balkanisiertes, po litisch , w irtscha ftlich  u n d  na t io n a l zer-
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es d iirfte  also w oh l die K erbschlagprobe ais die einfachere 

P robe ohne gro Be Fehler zur P riifung  eines Kesselmaterials 

a u f sein V erhalten  im  gealterten Zustande  angewendet 

werden kónnen . Laugenproben haben die Ueberlegenheit 

des SonderfluBeisens im  R ah m en  der Ergebnisse der 

Kerbschlagprobe bestatig t.

D ie A usfuhrungen fanden  die verdiente Anerkennung , 

-da sie geeignet sind , den F o rtschr itt im  Kesselbau wesent

lich  zu fórdern. E s ware allerdings gefahrlich , wenn n u n  

e tw a die M einung auf kom m en sollte, daB dem  W erksto ff

B=tfru/7/7sc/res Sonderf/ufie/se/7 (s.far/tetfc/rrer7j 
tfesse/d/ecfre fcc/zw ac/ze//(/rrenj
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rissenes und  zersp littertes E u ropa , dessen einzelne Staaten , 

ansta tt sich w irtscha ftlich  zusam m enzuschlieBen, sich 

ókonom isch im m er m ehr yone inander entfernen, die 

Grenzen abschlieBen u n d  neue na tiona le  In d u s tr ie n  

schaffen, obw oh l die L e is tungsfah igke it der bereits vor- 

handenen U nte rnehm ungen  v ie l zu  groB ist. DaB sich 

die zur Ze it in  E u ro pa  betriebene W ir tscha ftspo litik  

eines Tages rachen m uB , steht aufler Zweifel. Insbesondere 

bei einem R iickg ang  der K o n ju n k tu r  in  A m erik a  und  

bei yorubergehenden Absatzschw ierigke iten  in  diesem 

Lande werden w ir den am erikan ischen W ettbew erb 

auf dem  W e ltm a rk te  zu  sp iiren haben . D ie  E m ste llung  

fiihrender Kreise D eu tsch land  gegeniiber ist im  allge

meinen ais freund lich  zu  bezeichnen. U ebera ll herrscht 

groBe Zuvers icht in  B eziehung a u f die E n tw ick lu ng  der 

deutschen W irtscha ft. D er deutschen W issenschaft°w ird 

nach wie vor die gróBte A ch tu n g  entgegengebracht.

D ie Verein igten S taa ten  stehen gegenwartig unter 

dem D ruck  des unausgen iitz ten  B ankgu thabens. E ine  

nicht besonders erfreuliche Eolge dieses Druckes, den der 

GeldiiberfluB ausub t, ist d ie D u rch fiih ru ng  des Abzah- 

lungsgeschafts a u f a llen  Gebieten , eine Tatsache, die bei 

einem U m schw ung der K o n ju n k tu r  zu  groBen Bedenken 

AnlaB geben muB. A uch  dem  Lande  der unbegrenzten 

M oglichkeiten werden K on junk tu rr iick sch lage  n ich t er- 

spart ble iben, die sich u m  so scharfer ausw irken werden, 

je mehr im  Geschaftsleben die B a rzah lung  yerlassen 

ist. Zweifellos w ird  aber das L a n d  bei seinem groBen 

natiir lichen R e ic h tum  auch  Ze iten  des w irtschaftlichen 

Tiefstandes in  yerha ltn ism aB ig  kurzer Ze it iiberw inden. 

W arnen m ochte ich  im  Z usam m enhang  m it  diesen Aus- 

fuhrungen vor einer E in f iih ru n g  des Abzahlungsgeschafts 

in  Deutsch land. W ir  s ind  noch lange n ic h t genug w ir t

schaftlich erstark t, u m  diese G eschaftsm ethoden ohne 

schwere Gefahren fiir  d ie gesamte W ir tsch a ft ertragen 

zu konnen. D er E rfo lg  des Am erikaners a u f technischem  

Gebiete lieg t haup tsach lich  in  der R ic h tu n g , daB er p rak 

tisch gu t durchdach te  E in r ic h tu n g en , welche Menschen- 

arbeit ersetzen, schafft. D er M ange l a n  Menschen ist 

die Ursache zur Schaffung  hervorragender technischer 

Leistungen in  dieser R ic h tu n g . I n  der U ebertragung  der 

w issenschaftlichen E rkenn tn is  au f die T echn ik  s ind  w ir 

aber den A m erikanern , ebenso wie dies in  der Yergangen- 

heit der E a ll war, iiberlegen, wobei n ich t v e rkann t werden 

soli, daB au f gewissen E inze lgeb ie ten auch  in  dieser Be

ziehung in  A m erik a  H eryorragendes geleistet w orden ist. 

D ankbar anerkennen m ochte  ich  die herzliche A u fnahm e , 

die ich iib e ra ll gefunden habe. V on  der groBztigigen 

Gastfreundschaft der A m erikaner konnen  w ir in  D eu tsch 

land noch manches lernen.

Der V ortragende g ing  sodann au f d ie Dresdener 

Tagung des Reichsverbandes der D eutschen In dus tr ie  

ein und  unters tr ich  auch  seinerseits, daB n ic h t g e g e n  

und n ich t o h n e  die A rbe iterschaft regiert werden solle, 

und  ebenso, daB von  der In d u s tr ie  aus G riinden  ihres 

geschlossenen A u ftre tens die P a rte ip o lit ik  ferngehalten 

werden miisse.

A u f die W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g  iibergehend, 

bemerkte R edner: Schon w iederho lt habe ich  ausge-

sprochen, daB die W ir tscha ft bei a lle r berechtig ten K r it ik , 

die sie gegeniiber den  yerschiedenen Vorgangen in  un- 

serem staatlichen u n d  par lam en tarischen  Leben ausub t, 

auch die notw endige S e lbs tk r it ik  n ic h t vergessen darf. 

Ich  kann  den E in d ru ck  n ich t los werden, daB die Organi- 

sationswut, welche nach  der R ey o lu t io n  P la tz  gegriffen 

hat, auch  eine groBe A n za h l yon  w irtscha ftlichen  Ver- 

einigungen schuf, die zu m  Teil ais hóchst iiberfliissig 

bezeichnet werden m iissen. D ie  gróBeren O rgan isationen 

sollten ih r A ugenm erk  vor a llem  auch  darau f r ich ten , 

daB durch zweckmaBige A u fgabenverte ilung  der W ir 

kungsgrad der von den e inze lnen K órperschaften  zu 

leistenden A rbe it eine entsprechende Ste igerung erfahrt. 

W ir begriiBen die M aB nahm en , die der Reichsfinanz- 

minister D r . R e i n h o l d  zur Yere in fachung  des Verwal- 

tungsapparates in  seinem M in is te r ium  getroffen ha t, 

und  erwarten, daB sich die anbahnende  Vereinfachung 

in  der V erw altung m óg lichs t b a ld  auch  bei den iib rigen 

Reichsm inisterien sowie bei L ande rn  u n d  Gem e inden
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durchsetzt. D er Tatsache, daB w ir e in verarm tes V o lk  

sind , m uB end lich  durch  eine durchgre ifende Verwaltungs- 

reform  R echnung  getragen werden. D ieser G es ich tspunk t 

der V erarm ung  m uB nach  m einer A u ffassung  auch  bei 

den im  R ah m e n  des A rbe itsbeschaffungsprogram m s vor- 

gesehenen A rbe iten  ernste B erucksich tigung  finden . V or 

a llem  w ird  bei den y ie len K an a lb a u te n , d ie sow ohl in  

diesem P la n  vorgesehen sind , ais auch  yon  den ver- 

schiedensten bete ilig ten  K reisen betrieben werden , in  

jedem  einzelnen E a lle  die W ir tsch a ft lic h k e it g ep r iift 

werden mussen. E s geht n ic h t an , B au te n  auszu fiih ren , 

die R iesensum m en yerschlingen, w enn v o n  yornhere in  

feststeht, daB in  absehbarer Ze it n ic h t m it  e iner Ver- 

z insung , geschweige denn m it  einer T ilgung  der ange legten 

Gelder gerechnet werden kann .

Das W o h l der W ir tsch a ft is t m it  e inem  gesunden 

E i i h r e r t u m  eng ve rkn iip ft. D ie  A us fiih rungen , d ie 

H err Genera ld irektor D r . P ia t s c h e c k  k iirz lic h  in  der 

K ó ln ischen  Z e itu ng  gem acht h a t, scheinen m ir  sehr be- 

achtenswert. W ir  werden aus den yerschiedensten 

G riinden , au f die ich  h ier n ic h t naher e ingehen w ill, der 

Erage des industrie llen  u nd  kau fm ann ischen  F iihrernach- 

wuchses gróBere A u fm erksam ke it schenken m iissen, ais 

dies in  der Yergangenhe it der F a l i  war.

D ie  V erhand lungen  iiber den I n t e r n a t i o n a l e n  

E is e n p a k t  s ind  am  30. Septem ber zu m  Absch luB  ge

kom m en. D ie  E rkenn tn is , daB durch  Scha ffung  inter- 

nationa le r V erstand igung a u f w irtscha ftlichem  Gebiete 

sowohl den B elangen der A llg em e inhe it ais auch  den 

Be langen n ich t nu r der Erzeuger, sondern auch  der Ver- 

braucher gedient w ird , scheint sich durchgesetzt zu  haben .

D ie  in  le tzte r Ze it hervorgetretene N e igung , schon 

je tz t an  eine U e b e r w in d u n g  d e r  W i r t s c h a f t s k r i s e  

zu  g lauben , e ilt den Tatsachen jedenfa lls voraus. D ie  

wahre Lage der deutschen W ir tsch a ft w ird  s ta rk  ver- 

schleiert durch  die E in w irk ung en  des seit M ona ten  an- 

dauernden englischen Bergarbeiterstreiks sowie du rch  

die der deutschen W ir tscha ft zugeflossenen aus land ischen 

Darlehen . W ir  d iirfen  die A ugen  n ich t dayor verschlieflen, 

daB der A n te il unserer A us fuh r  a n  der Gesamtbedarfs- 

deckung der W e lt stark  abgenom m en ha t. Es w ird  einer 

langen, zahen A rbe it bediirfen, u m  die S te llung , d ie w ir  

in  der Vorkriegszeit au f dem  W e ltm a rk t e inn ahm en , 

w ieder zu  erringen. Aus dieser Tatsache erg ib t sich die 

N o tw end igke it, daB w ir  der S ta rk ung  unseres inneren  

M arktes gesteigerte A u fm erksam ke it zuw enden. D er 

R iic k h a lt , den w ir du rch  E rs ta rkun g  der K a u fk ra f t  im  

Inneren  des Landes be im  W ettbew erb  im  A us lande  be

kom m en, k ann  n ic h t hoch genug e ingeschatzt werden. 

M ir  scheint, daB durch  e in  Zusam m engehen der schaffen- 

den S tande, zu  denen H an d e l u n d  In d u s tr ie , Kleinge- 

werbe u nd  H andw erk  u n d  yor a llem  die L andw ir tscha ft 

gehóren, in  Beziehung au f die K ra ft ig u n g  des In lands- 

m arktes manches erreicht werden kann . D ie  W ir tsch a ft 

h a t sehr hau fig  ke inen G rund , d ie pfleg liche  B ehand lung  

ihrer Belange bei den P arlam en ten  zu  ruhm en . W ir  haben  

y ie lm ehr sehr oft begriindeten A n laB  —  ich  erinnere n u r  

an  das Reichsknappschaftsgesetz u n d  seine B eh and lu ng  

im  R e ichstag  — , m it  ke iner der po litis chen  P arte ien  zu- 

frieden zu  sein. W e n n  ich  eingangs m e iner A us fiih rungen  

gesagt habe, daB n ich t ohne u n d  n ic h t gegen d ie A rbe ite r 

schaft regiert werden k ann , so m uB  h ier m it  a lle r Deut- 

lichke it ausgesprochen werden, daB auch  n ic h t g e g e n  

d ie  W i r t s c h a f t  reg iert w erden k ann . W ir  haben  

berechtigten G ru nd  zu  der K lage , daB in  den le tz te n  J a h 

ren Tom P arlam en t u n d  v o n  der R eg ie rung  die Lage der 

W irtscha ft n ic h t entsprechend berucksich tig t w urde, 

was alle  schaffenden S tande veranlassen sollte, sich enger 

zusam m enzuschlieBen, u m  eine gesunde W ir tsch a fts 
p o lit ik  zu  erkam pfen.

W e nn  je tz t so v ie l von  einer R e fo rm  der am tlic h en  

In teressenyertretungen gesprochen w ird , so m och te  ic h  

doch e inm a l die Frage aufwerfen, ob a n  S telle der yer

schiedenen m ir  und u rch fiih rb a r  erscheinenden P iane  

n ich t eine R e fo rm  in  der R ic h tu n g  zw eckm afiig  is t, da,B 

die schaffenden S tande  — ■ H and e l u n d  In d u s tr ie , L a n d 

w irtschaft, H andw erk  u n d  K le ingew erbe —  sich  in  

b e s o n d e r e n  W i r t s c h a f t s k a m m e r n  zusammenschlie-
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Cen, wobei ich von dem  G edanken ausgehe, daB bei der 

Sorge um  die E n tw ick lung  des In landsm ark tes , die 

zweifellos noch lange Jah re  au f uns lasten w ird , alle 

schaffenden Stande besonders stark  au fe inander ange- 

wiesen sind .

DaB die E rho lung  unseres In landsm ark tes  eng m it 

der a u B e n p o l i t i s c h e n  B e f r ie d u n g  zusam m enhang t, 

ist ohne weiteres k lar. W ir  w ollen der H o ffn ung  Ausdruck  

geben, daB durch  unseren E in t r it t  in  den V o lke rbund  in  

dieser Beziehung der erste S ch r itt getan ist. Es muB aber 

auch  gleichzeitig k la r  u n d  deu tlich  ausgesprochen werden, 

daB w ir diese H o ffnung  au f eine w irk liche  Befriedung so 

lange n ich t te ilen  konnen, ais noch e in  einziger fremder 

Soldat au f deutschem Boden steht u n d  durch  seine An- 

wesenheit unser yaterlandisches E m p fin den  yerletzt. Ic h  

glaube der iibere instim m enden M e inung  der ganzen Ver- 

sam m lung  dah in  Ausdruck  geben zu konnen, daB die 

Zuriickziehung der frem den Besatzung n ic h t von  uns in  

irgendeiner Fo rm  erkauft werden darf. W ir  yertreten die 

Ansich t, daB es m it  den G rundsatzen des V o lkerbundes 

u nd  m it  dem  G edanken an  eine Befriedung E uropas n ich t 

vereinbar ist, Teile der R he inp rov inz  u nd  das Saargebiet 

noch weiter besetzt zu  ha lten . N u r  durch  restlose Berei- 

n igung  dieser F ragen k ann  der europaischen W irtscha ft 

die fiir einen W iederaufstieg erforderliche Zuyersicht 

gegeben werden. M it yo llem  R ech t heiBt es in  unserem 

deutschen Liede:

„E in ig k e it u nd  R ech t u n d  Fre ihe it

s ind  des G liickes U n te rp fand .“

F iir  die E in ig ke it m iissen w ir selbst sorgen, w ahrend w ir 

R ech t u nd  Fre ihe it von  der E n tw ick lu ng  erhoffen wollen, 

die in  Genf eingeleitet ist. D a n n  w ird  es auch  w ieder 

heiBen durfen:

„ B li ih ’ im  G lanze dieses G liickes,

bliihe , deutsches V a te r la n d !“

Den Bem erkungen des Vorsitzenden zur Reiehs- 

verbandstagung in  Dresden folgte eine lebhafte  Aus- 

sprache, a n  der sich D r . S i ly e r b e r g ,  F r i t z  T h y s s e n ,  

der Reichstagsabgeordnete E n g b e r d in g  u nd  G ehe im rat 

D u is b e r g  beteiligten.

H ie rau f warf der Geschaftsfiihrer des Vereins, 

D r . M. S c h le n k e r ,  „ S t r e i f l i c h t e r  a u f  z u k i i n f t i g e  

A u f g a b e n  des  V e r e in s “ .

N achdem  er e in le itend au f die A usfiih rungen  G ehe im 

ra t K a s t l s  in  Dresden hingew iesen ha tte , denen der 

Verein durchaus zustim m e, g ing  er au f d ie Vorgange ein, 

die sich jiin gst im  R ah m e n  des Hauptausschusses des 

D e u t s c h e n  S t a d t e t a g e s  in  S te tt in  abgespielt haben . 

Der Dresdener Oberbiirgermeister D r . B l i ih e r  habe dort 

yon einer feindseligen H a ltu n g  der W ir tscha ft den Ge

m einden gegenuber gesprochen; Re ichs innenm in is te r 

K i i l z  habe diese verm eintliche  feindselige H a ltu n g  der 

W irtscha ft den G em e inden gegenuber in  erster L in ie  au f 

die „ P o le m ik  i n d u s t r i e l l e r  S y n d i z i11 zuriickgefiihrt. 

Der Verein wisse sich von dieser E in s te llung  frei, u n d  die 

W irtscha ft habe schon w iederho lt das ernstliche Bestreben 

bekundet, m it  den K om m una lve rw a ltu ngen  zu  einem  

gedeihlichen V erhaltn is  zu  kom m en; aber w ir erlebten 

im m er wieder erneut, daB zwar sehr geha ltvo lle  u nd  tief- 

schiirfende Tagungen s ta ttfanden , daB aber im  R ege lfa ll 

der G egenkontrahent fehle u n d  m a n  so in  sehr w ichtigen 

Fragen w irkungslos ane inander yorbeirede. M an  werde 

sich aber ernstlich  m it  der Ueberlegung beschaftigen 

miissen, w ie es anzuste llen  sei, um  bei solchen Tagungen 

auch  gleich M einungsverschiedenheiten zur Sprache zu 

bringen u n d  so den W irkungsg rad  der geleisteten A rbe it 

zu erhóhen.

D er Redner g ing  dann  au f die V i e l s e i t i g k e i t  

u n s e r e s  S t e u e r s y s te m s  e in u nd  erk larte  eine Verein- 

fachung  der Steuergesetzgebung fiir  dringend  nó tig . Z u r 

Zeit werden n ich t weniger ais 31 verschiedene Reichs- 

steuern erhoben. R echne t m a n  noch die yerschiedenen

U nte ra rten  h in zu , so k a n n  m a n  sogar 47 yerschiedene 

Reichssteuern zah len . D a zu  k o m m t noch die V ie lhe it 

der S teuern der einze lnen Lander u n d  G em einden. W as 

die N euregelung de s  F i n a n z a u s g le i c h s  angehe, so 

m iiB ten z u n a c h s t  b e s t a n d ig e  u n d  i i b e r s ic h t l i c h e  

V e r h a l t n i s s e  bestehen. H a n d  in  H a n d  m it  der N eu 

regelung des F inanzausg le ichs miisse eine Neuregelung 

der dringend  re form bed iirftigen Reałsteuern , der Grund- 

u nd  Gewerbesteuern gehen. Beziig lich  des Zuschlags- 

rechtes miisse die W ir tsch a ft betonen, daB den Ge

m e inden nu r d ann  das Zuschlagsrecht gew ahrt werden 

konne, wenn alle , auch  die breitesten Sch ich ten der Lohn- 

em pfanger, am  A u fkom m en  der kom m una len  Zuschlage 

zu  den E rtragssteuern bete ilig t seien. D ie  H a u s z in s -  

s te u e r  b e d i i r f e  d r i n g e n d  d e r  U m g e s t a l t u n g .  Der 

Vorschlag D r . M u le r t s ,  sie in  eine ablósbare Renten- 

schu ld  um zuw ande ln , y e r d ie n e  e n t s p r e c h e n d e  P rii-  

f u n g .  R edner fiih rte  d an n  weiter aus: E in e  J u s t iz -  

y e r w a l t u n g s r e f o r m  w ird  v ie lfach  ais auBerst d r ing lich  

bezeiehnet in  V erb indung  m it  einer R e v i s i o n  d e r  ge- 

s a m te n  K o s t e n  u n d  G e b i ih r e n .  W ie  stark  u nd  

u nm itte lb a r  die W ir tscha ft an  dieser Frage bete ilig t ist, 

zeigt das Beisp ie l der eben gegriindeten V e r e in ig t e n  

S t a h lw e r k e ,  A .- G ., die a lle in  fiir  die E in trag ung  ihrer 

K ap ita le rhohung  nach  dem  preuBischen Gerichtskosten- 

gesetz 960000 M  zu  en trich ten hatte . F iir  die Umschrei- 

bung  des G runde igentum s der Griindergesellschaften auf 

die Yere in ig ten Stahlwerke, A .-G ., h a t letztere einen 

weiteren B etrag  von  770000 JK zah len  miissen. H ie r tu t  

A bh ilfe  dringend  not. DaB  es in  diesem P unk te  anders 

geht, zeigt das Beispiel Bayerns, das in  seinem Gerichts- 

kostengesetz einen H ochst betrag der Geb iihren von 

20000 M  kennt.

E in  Gegenstand besonderer Sorge u nd  A ufm erksam  - 

keit in  R h e in la n d  u nd  W estfa len  ist der S ie g e r la n d e r  

E r z b e r g b a u .  D er Verein h a t alles getan , um  hier zu 

helfen. D em  Erzbergbau  im  Siegerlande wurde eine 

A bsatzpram ie  yon  2 M  fiir  die Tonne vom  1. J u n i  1926 

an  bew illig t. D ie  E rzfórderung  im  Siegerlande ist von 

A p r il bis A ugus t 1926 u m  114%  gestiegen. D ie  rheinisch- 

westfalische H iitte n indus tr ie  h a t ihre A bnahm e  a n  Sieger

lander E rzen  gesteigert. A n  A rbe ite rn  w urden 74 ,5%  der 

Belegschaft oder 3278 M an n  bis E nde  A ugus t m ehr 

beschaftigt. D adu rch  ersparte der S taa t a lle in  an  Er- 

werbslosenfiirsorge 369655 M  m o na tlich . D ieser Betrag 

iibersteigt die dem  Siegerlander B ergbau  zur Verfiigung 

gestellte H ilfssum m e. Im  A ugenb lick  ist jedoch die Not- 

lage so groB, daB sich der Siegerlander E rzbergbau  m it 

eigener K ra ft  noch n ich t durchhe lfen  kann . Es erscheint 

daher notw end ig , n am en tlich  in  A nbe trach t der yerhalt- 

nism aB ig geringfiig igen Sum m ę, die fiir  d ie U nte rs tiitzung  

des Siegerlandes erforderlich ist, die A bsatzpram ie  noch 

weiter zu  gewahren.

A m  SchluB seiner Rede streifte D r . Schlenker die 

Yerhaltn isse zw ischen I n d u s t r i e  u n d  P re s se  und  

I n d u s t r i e  u n d  K u n s t .  E r  lieB seine Ausfiihrungen 

dah in  ausk lingen , daB die yornehm ste T atigke it des 

Vereins zur W ah ru n g  dem  Z ie l gelte, dem  deutschen 

Volke tro tz  a ller Schm alerungen seines berechtigten 

K red its , a ller Yerluste u n d  Q ua len  den W eg  zum  Wieder- 

au fbau  zu  seinem Teil m itb ah n en  zu  helfen. „ W ir  werden 

es im m er ais unsere yornehm ste A ufgabe auffassen, die 

uns anyertrau ten  w irtschaftlichen  Interessen u m  des 

d e u t s c h e n  V o lk e s  w i l l e n  un ter A ufgebo t a ller K rafte  

zu  wahren u n d  zu  fordern. D a zu  bedarf es groBerer 

E in ig ke it. A lle n  denen, die a n  diesem Z ie l m itw irken  

wollen, reichen w ir  gern d ie H a n d  zur gemeinsamen 

A rbe it. “

A is le tzte r Redner des Tages h ie lt R echtsanw alt 

D r . L a m m e r s ,  M . d. R . ,  Yorsitzender des Enąuete- 

ausschusses u n d  M itg lie d  der yorbere itenden K om m iss ion  

fiir  die W e ltw irtschaftskonferenz, eine groBziigige, m it 

starkstem  B e ifa ll au fgenom m ene Rede iiber „ 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  E n q u e t e a u s s c h u f l “ .
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Deutsche Patentanmeldungen1).
(Patentb latt Nr. 39 Tom 30. September 1926.)

K I. 7 a, Gr. 15, M  83 547; Zus. z. P a t. 418 002. 

Schragwalzwerk zu r H erste llung  von R óh ren . M aschinen

fabrik  Sack, G . m . b. H-, u n d  Jose f Gassen, Dusseldorf- 
R a th , W ah lerstr. 11.

K I. 7 b, G r. 5, Sch 76 558; Zus. z. A n m . Sch 75 387. 

Bandeisenw ickelmaschine. S ch loem ann, Aktiengesell- 
schaft, Dusseldorf.

K I. 7 c, Gr. 18, J  24 393. Z u fiih rungsvorrich tung  

fiir die B le chp la tten  bei Pressen u nd  Pragem aschinen. 

K urt Jehring , K lingen tha l-D óh le rw a ld  i. Sa.

K I. 7 d, Gr. 1, M  92 325. Verfahren zum  R ich te n  von 

Draht m itte ls  um lau fender R ich tvo rrich tungen . Franz 
Muller, N iirnberg , G lockenhofstr. 50.

K I. 10 a, G r. 12, K  95 980. Y o rr ich tung  zur Bedie- 

nung se lbstdichtender K oksofen tiiren . $r.=Qttg. H e inrich  
Koppers, Essen, M o ltkestr. 29.

KI- 10a, G r. 12, K 9 5  981. Verriege lungfiirKoksofen-  

turen. Sr.=Qng. H e in r ich  Koppers , Essen, M oltkestr. 29.

K I. 12 e, G r. 2, T 27 681; Zus. z. A n m . T 27 740. 

Verfahren u n d  V orrich tung  zu m  R e in igen  u n d  Trocknen 

von L u ft u nd  anderen Gasen durch  T ie fk iih lung . H ubert 

Thein, Kaisers lautern, M useum p l. 2 .

K I. 13 b, G r. 20, C 36 368. V orrich tung  zum  selbst- 

tatigen E in fiih ren  yon K esse lste in lósungsm itte ln  in  die 

Speisewasserleitung von  Kesseln. G iu lio  C rav ich , Triest.

K I. 18 a, Gr. 3, K  91 843. Yerfahren zur E rzeugung 

von Roheisen aus s taub fo rm igen  F rzen  im  H ochofen. 

Curt- K ilia n , C harlo ttenburg , B le ib treustr . 50.

K I. 18 a, G r. 6, S 72 594. V o rrich tung  zu m  Fest- 

stellen u nd  Anzeigen der Beschickungshohe in  H ochofen

o. dgl. durch  P riifs tangen  (Sonden). Siemens-Schuckert- 

werke, G. m . b. H ., Berlin-S iem ensstadt.

K I. 18 b, Gr. 14, S 72 803; Zus. z. A n m . S 71 645. 

Brenner fiir  Regeneratiygasófen. F ried r ich  Siemens, 
A.-G., Berlin .

K i. 31 c, G r. 7, B  116 710. V orrich tung  zu m  Belasten 

von Form en. Buderussche E isenwerke, W e tz la r  a. d .L ahn .

KJ. 31 c, G r. 10, G  63 012. K ok ille  zu m  GuB  yon 

Blocken. E m il G a th m an n , B a ltim o re , M ary land  (V . S t.A .)

K I. 35 a, G r. 9, S 70 415. E n tladee in r ich tung  fiir  

GefaBforderungen m it  K iip p k iib e l. Skip-Com pagnie, 

Akt.-Ges., Essen a. d . R u h r , u n d  ® r .^ n g .  C arl Roeren, 
Espce. R uh ra llee  2.

K I. 4/ a, G r. 18, G  64 920. B ruchsicherung fiir 

schwerbelastete M asch inenkórper. ®it)(.»5Yng. O tto  Georg, 
Dusseldorf, W itze ls tr . 55.

KJ. 49 c, G r. 31, M  83 344. E lek trom agne te  Auf- 

spannyorrichtung. M agnet-W erk, G . m . b. H ., E isenach.

t K I. 80 b, G r. 8, N  25 536. H erste llung  hochfeuer- 

es^er Ueberziige au f gew óhn lichem , feuerfestem  Mauer- 

werk. D r . W ilh e lm  N o r th , H annove r, Sch illerstr. 32.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.

(P a te n tb la tt  Nr. 39 vom 30. S ep tem b er 1926.)

K I. 7 c, N r. 962 835. R ic h tm asch ine  m it  mehreren 

doppelseitig gelagerten R ich tro lle n . Deutsche M asch inen
fabrik, A .-G., D u isburg .

^ d, Ń r . 962 448. D rah tb iegevorr ich tung . A n to n  
W agenbach, E lberfe ld .

. j . . ® '  10 a, N r. 962 333 u. 962 334. E in r ic h tu n g  zum

ii ren yon Gasen bei K oksófen . H ug o  M enzen, 

tiochum , Gabelsbergerstr. 14.

a ’ ^ r- ^62 849. F iillra hm e n  m it  D eckel fiir

o “ jfen. Jo h . Gasse, B ochum -R iem ke, C ons tan tinstr .

. 18 c, N r. 962 526. Gliih- u n d  E insa tzkasten  

un -topf. E lek trom e ta ll, Schn iew ind t, Pose & Marre,

• m . b. H ., E rkrath-D iisse ldorf.

)D io  Anm eldungen lieg'en von dem  angegebenen Tage 

zwe*er M onate f i ir  jederm ann  zur E in s ich t

insprucherhebung im  Paten tam te  zu B e r l i n  aus.

K I. 21 h , N r. 962 805. V orrich tung  zu m  A b d ich te n  

u nd  K iih le n  der E lek troden  von  elektrischen Schmelz- 

ofen. Deutsche M asch inen fabrik , A .-G ., D u isbu rg .

K I. 24 k, N r. 962 387. H angedecke . H erm . R om er, 

Dusseldorf, Engerstr. 19.

K I. 24 1, N r. 962 954. L u ftvo rw arm er a n  F lam m rohr-  

kesseln. „K o h le n s ta u b " , G . m . b. H ., B erlin .

K I. 31 c, N r. 963 276. D oppe lkernstiitze . G u id o  
R iede l, G . m . b. H ., C hem n itz .

K I. 37 b, N r. 963 018. D iisenste in . H e in r ich  E n ax , 
Leipzig , Pariser S tr. 15.

I i i .  42 1, N r. 962 873. A p p a ra t zu r B es tim m ung  

fe inster A n te ile  in  pu lye rigen S to ffen. D r. H ans  K iih l, 

Berlin-Lichterfelde , Zeh lendorfer S tr. 4 a.

K I. 47 f, N r. 963 121. F lanschen roh rverb indung . 

Carl H am acher, Akt.-Ges., Gelsenkirchen.

K I. 49 a, N r. 962 375. L agerung  f iir  die Kuppel- 

m uffe bei W alzendrehbanken . W agner & Co., Werk- 

zeugm asch inen fabrik  id. b. H ., D o r tm u n d .

K I. 49 a, N r. 962 559. B e ttau sb ild ung  bei mehr- 

spindeligen B ohrm asch inen f iir  lange W erkstiicke . Gute- 

h o ffnungsh iitte  Oberhausen, Akt.-Ges., Oberhausen 
(R h ld .) .

K I. 49 c, N r. 962 474. Schere zum  U n te rte ile n  yon 

lau fendem  W a lzgu t . Deutsche M asch inen fabrik , A.-G. 
D u isburg .

K I. 57 a, N r. 962 905. M ik ropho tograph ischer A p p a 

ra t m it  um legbarem  M ikroskop. Carl ZeiB, Jen a .

K I. 87 b, N r. 962 777. P reB lu ftham m er m it  Ein- 

r ich tung  zur Rege lung  der Le is tung . F ran k fu r te r  Ma- 

schinenbau-Akt.-Ges., vorm . P oko rny  & W itte k in d  
F ra n k fu r t a. M .

Deutsche Reichspatente.

K I. 18b, G r. 13, Nr. 428 755, v om  27. M a i 1924-

ausgegeben am  15. M a i 1926. Zusatz  zum  P a ten t 381 006.' 

C a r l  F lo s s e l  i n  D u s s e ld o r f  u n d  E is e n -  u n d  

S t a h lw e r k  H o e s c h ,  A k t .- G e s . ,  i n  D o r t m u n d .  Yer
fahren zur Erzeugung von R ohw en und Stahl.
.... £ weo^ s noch engerer V e rkupp lung  der H ocho fen 
W m dfrischer u n d  M artino fen  ais nach  dem  V erfahren 

des H aup tp a ten te s  w ird  das im  H ocho fen erblasene 

Rohe isen u nm itte lb a r  im  FuBe des Ofens selbst (oder 

m  einem  Vorherd oder einer P fanne) m itte ls  W indfri-  

schung behande lt u n d  die h ierbei en tfa llenden  kohlen- 

oxydha ltigen  Abgase gegebenenfalls m it  Gichto-asen 

oder anderen reduzierenden Frem dgasen gem isch tt zur 

u nm itte lbaren  E rzreduk tio n  m itverw ende t, in dem  sie 

u nm itte lb a r  in  die dariiber- oder danebenliegenden Erz- 

sch iittungen  geleitet werden. D as angefrischte heiBe 

E isen w ird  sodann dem  M artin- oder E lek troo fen  zu- 
gefiihrt.

K I. 10 a , G r. 17, Nr. 429 098, vom  29. Dezem ber 1922 • 

ausgegeben am  18. M a i 1926. A r n o l d  R u h r  i n  B e r l i n ’

Behdlter zum Trockenhuhlen von Koks und anderen heiBen 
Massen. ~ 1

D en  durch  die zu  k iih lenden  Massen hindurchge- 

le iteten Gasen w ird  au f sam tlichen  W egen durch  die Masse 
dadurch  gleicher W ide rs tand  

geboten, daB erstens der 

yon oben nach  u n te n  oder 

um gekehrt durchstrom te B t - 

h a lte r  m it hochgezogenem. 

dachform igem  oder kegeligem 

Boden m it d ar in  entspre- 

chend yerte ilten  Oeffnungen 

yersehen ist, oder daB zwei- 

tens der von  oben nach  un ten

durchstrom te B eha lte r m it  m ittle re r , das K iih lg as  ver- 

te ilender O e ffnung  yersehen, der a u f d ie F ii l lu n g  auf- 

gelegt w ird , u n d  yorzugsweise du rch  einen S iebboden 

abgeschlossen ist, oder daB d rittens  der B eha lte r nach  

oben u nd  un ten  kegelig  zusam m engezogen is t, oder daB 

yiertens e in  durchbrochener E in b a u  die K iih lgase  w eit 

in  den K e rn  der Masse e in fiih rt, oder daB fiin ftens  die 

Oberflache der F u lla n g  ausgebuchtet ist.
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Metallographie.

Kaltbearbeitung. R . W . B a iley : B e i t r a g  z u m

A n la s s e n  k a l t g e h a r t e t e r  M e t a l le  u n d  B e z ie h u n g  

z u m  P  lie B  en . U ebereinstim m ung zw ischen einer Kon- 

stanten , die die Beziehungen zw ischen der FlieBgeschwin- 

d igke it u n d  T em peratur bestim m t, u nd  einer andern, 

die die Beziehung zwischen AnlaBdauer u n d  Tem peratur 

regelt. E rorterung . [ J . In s t . Metals 35 (1926) N r. 1,

S. 27/43.]
KorngróBe und Wachstum. W . F e itkne ch t: K n -  

s t a l lw a c h s t u m  in  r e k r i s t a l l i s ie r t e n  k a l t b e a r b e i-  

t e t e n  M e t a l le n .  E in fluB  der T em peratur u n d  des Ver- 

formungsgrades au f die KorngróBe bei handelsublichem  

u n d  sehr reinem  A lu m in iu m  u n d  Silber. E in fluB  yer

schiedener W a lza rte n : D ie  Verform ung is t bei iiberkreuz 

gewalzten B lechen kleiner ais bei solchen, die stets in  

der gleichen R ich tu n g  gewalzt sind. Starker E in fluB  vor- 

heriger W arm ebehand lung . E rorterung . [ J . In s t. 

M etals 35 (1926) N r. 1, S. 131/72.]

Sonstiges. R . Genders: D ie  B e d e u t u n g  des  

M a k r o g e f  iig e s  g e g o s s e n e r  M e t a l le .*  M akrostruk tu r 

s ta rk  von W arm e le itfah igke it abhang ig . E in fluB  yon 

S tórungen aus der K ok ille . U ntersuchung an  Legierungen 

yerschiedener Farbę . E ingehende E rorterung . [J. In s t. 

Metals 35 (1926) N r. 1, S. 259/93.]

H . C. H . Carpenter: E r z e u g u n g  y o n  M e t a l le in -  

k r i s t a l l e n  u n d  e in ig e  i h r e r  E ig e n s c h a f t e n .*  [J. 

In s t. Metals 35 (1926) N r. 1, S. 409/38.]

Fehler und Bruchursachen.

Allgemeines. F e h le r  u n d  B r iic h e .  Aus dem  

B ericht einer Yersicherungsgesellschaft werden eine 

gróBere A n zah l Beispiele au f gefuhrt, be i denen meist 

U eberbeanspruchung u n d  unzweckm aBige K ons truk tio n  

Bruchursache waren. [Engg. 122 (1926) N r. 3161, 

S. 203/4.]
RiBerscheinungen. M . v. Schwarz: U n t e r s u c h u n g  

e in e s  a n g e b l ic h e n  S t a h lg u B - H e iB d a m p f a b s p e r r -  

y e n t i l s . *  U ntersuchung ergab, daB n ic h t S tah lguB , 

sondern TemperguB m it  ausgepragten Zonen yorlag. A n 

risse wahrscheinlich schon im  R ohguB  yorhanden. 

[E lektriz ita tsw irtsch . 25 (1926) N r. 414, S. 336/7.]

B e m e r k e n s w e r te  S c h a d e n  a n  K e s s e ln  u n d  

K e s s e l t e i le n .*  K rem penrisse durch  unsachgemaBes 

R ich te n . SchweiBfehler. R ohrdopp lungen . [Z. Bayer. 

Rev.-V. 30 (1926) N r. 8, S. 108/10.]

S c h a d h a f t e  K r e m p e n .*  S tarkę Anfressungen, 

G robkornb ildung  durch  R e k r i s t a l l i s a t i o n .  K o rn -  

z e r f a l l .  Zahlreiche Gefugebilder. [Z. Bayer. Rev.-V . 30 

(1926) N r. 16, S. 193/6.]

Korrosion. K o r r o s io n  i n  Z e n t r i f u g a l p u m p e n .  

Ursache m eist elektrolytische Spannungen zw ischen yer

schiedenen M etallen . [Genie c iv il 89 (1926) N r. 7, S. 140.] 

F e h le r f r e ie  S ta h lr o h r e .-  U ntersuchung m it  H ilfe  

der B aum annschen  Schwefelprobe. Zusam m enhang  

zw ischen Seigerungserscheinungen u n d  der Korrosions- 

festigke it. [Engg. 122 (1926) N r. 3155, S. 19.]

V ik to r  D u ffe k : V e r s u c h e  i ib e r  d ie  g e n a u e

B e s t im m u n g  d e r  K o r r o s io n  d u r c h  c h e m is c h e  

A g e n z ie n  a n  S t a h le n .*  Verfahren zur B estim m ung  

der Korrosionsfestigke it von  S tah len  innerha lb  24 st. 

[Korrosion u . M eta llschutz 2 (1926) N r. 6, S. 149/52.] 

V ik to r  D u ffek : E r m i t t l u n g  d e r  R o s tg e s c h w in -  

d i g k e i t  y o n  Q u a l i t a t s s t a h l e n . *  C-Stahle, geg luh t, 

steigender A ng riff bis zu m  eutek to iden P unk te . Gehartete 

C-Stahle starker angegriffen. N i-G ehalt yerm indert den 

A ngriff. Cr-Stahle m it  wachsendem  C-Gehalt steigender 

A ng riff . [Korrosion u . M eta llschutz 2 (1926) N r. 7/8, 

S. 183/7.]

M ax  W erner: W a s  y e r s t e h t  m a n  u n t e r  K o r r o 

s io n  ? Z u  dem  g le ich lau tenden A rtik e l von O tto  H aehne l. 

[Korrosion u . M eta llschutz 2 (1926) N r. 7/8, S. 181/3.] 

W . S. C a lco tt: D ie  Y e r a r b e i t u n g  k o r r o s io n s -  

f e s te r  M e t a l le .  E inze lhe iten  der V erarbe itung , die fiir 

die Lebensdauer des Baute iles yon  W ich tig k e it sind . 

[Chem. M et. Engg . 33 (1926) N r. 8, S. 465.]

Chemische Priifung.

Allgemeines. E rich  M uller, D r ., ord. Professor und  

D irek to r des L abora to rium s fiir  E lektrochem ie  u . physi- 

kalische Chem ie an  der Technischen H ochschule Dresden: 

D ie  e le k t r o m e t r i s c h e  ( p o t e n t io m e t r i s c h e )  M aB- 

a n a ly s e .  4., verb. u . yerm . A u fl. M it  56 A bb . u . 6 Schal- 

tungssk izzen. Dresden u n d  L e ip z ig : Theodor S te inkopff 

1926. ( V I I I ,  246 S.) 8°. 12 R .-M , geb. 14 R .-M . S  B  S  

H ugo  F re un d : F a r b r e a k t i o n e n  u n d  ih r e  Y e r 

w e n d u n g  i n  d e r  q u a n t i t a t i v e n  A n a ly s e .*  Be

schreibung eines neuen K olorim eters der F irm a  Le itz 

nach  dem  P rin z ip  von  Duboseq. F arb reak tionen  zur 

genauen q u a n tita t iv e n  B estim m ung  yerschiedener M etalle 

u n d  M etallo ide . [Metali E rz  23 (1926) N r. 16, S. 444/6.] 

Probenahme. D ie  P r o b e n a h m e  f i i r  d ie  K o h le n -  

a n a ly s e .*  Beschreibung yerschiedener V orrich tungen 

zur E rlangung  guter Durchschn ittsproben . [W arm e 49 

(1926) N r. 32, S. 574/5.]

MaBanalyse. Oscar C an to n i: T i t r a t i o n  v o n

a r s e n ig e r  S a u r e  m i t  P e r m a n g a n a t .  Verwendung 

von Jo d k a liu m  ais K a ta ly sa to r  zu r Verm eidung der bei 

der T itra tio n  auftre tenden unangenehm en M ischfarben. 

[A nna li C h im . A p p l. 16 (1926) S. 153/6; nach  Chem . 

Zen tra lb l. 97 (1926) B d . I I ,  N r. 7, S. 1081.]

E . Schu lek : U e b e r  d ie  Z e r s e t z u n g  d e r  v o lu -  

m e t r i s c h e n  N a t r i u m t h i o s u l f  a t lo s u n g e n .  Nach- 

weis der B ild ung  von  Schwefelwasserstoff, schwefeliger 

Saure u n d  T etra th ionaten ais Folgę einer Zersetzung der 

T h iosu lfa tlósung . H a ltb a rk e it von  Thiosu lfatlósungen. 

E in fluB  von  zweiwertigem  K up fe r  u n d  yerschiedener 

B ak terienarten . [Z. ana l. Chem . 68 (1926) N r. 11, 

S. 387/97.]
Brennstoffe. G. A . B render a B rand is  u n d  J .  W . 

Le N obe l: N e u z e i t l i c h e  E le m e n t a r a n a ly s e  v o n  

K o k s .  Beschreibung einer neuen Arbeitsweise nach 

T e r  M e u le n .  B estim m ung  von  K oh lensto ff u n d  W asser

stoff nach  L ieb ig  im  L u fts trom  iiber M angansuperoxyd, 

von Sauerstoff durch  V erbrennung iiber N ickelasbest ais 

K a ta ly sa to r  im  W asserstoffstrom , von S tickstoff ais 

A m m o n iak  durch  E rh itze n  in  m it  W asserdam pf ge- 

■jattigtem W asserstoff strom . [Het Gas 46 (1926) S. 194/6; 

nach Chem . Zen tra lb l. 97 (1926) B d . I I ,  N r. 4, S. 678.] 

V ik to r Schon u n d  F ran z  V y ky p ie l: A b g e a n d e r t e  

B r u n c k - M e th o d e  z u r  B e s t im m u n g  v o n  S c h w e fe l 

i n  f e s te n  B r e n n s t o f f  en . Verfahren un te r  Verwendung 

des K oba ltk a ta ly sa to rs  nach  B r u n c k  u n d  der E s c h k a -  

M ischung m it  Zugabe von  10 %  N a 20 2. Beleganalysen. 

[Chem.-Zg. 50 (1926) N r. 86, S. 673/4.]

H . M . Cooper u n d  F . D . Osgood: V e r g le ic h  v o n  

T ie g e ln  a u s  Q u a r z ,  I l l i u m l e g i e r u n g  u n d  P l a t i n  

z u r  B e s t im m u n g  d e r  f l i i c h t i g e n  B e s t a n d t e i l e  in  

K o h le .  Untersuchungsweise u n d  -ergebnisse. Er- 

hitzungs- u n d  A bk iih lungsdauer der yerschiedenen Tiegel. 

[Fuel 5 (1926) N r. 9, S. 381/5.]

S. de W a a rd : D ie  n ie d e r l a n d i s c h e n  N o r m a l ie n  

f i i r  d ie  B e s t im m u n g  f l i i c h t i g e r  B e s t a n d t e i l e  in  

K o h le n .*  B egriffsbestim m ung  fiir  den G ehalt an 

fliich tigen  Bestandte ilen . U m stande , die auf die Bestim 

m ung  E in fluB  haben . A rbe itsvorschriften. [Feuerungs- 

techn . 14 (1926) N r. 23, S. 275/8.]

Gase. Josef Sveda: B e s t im m u n g  b r e n n b a r e r  

G a s e  d u r c h  V e r b r e n n u n g  m i t  K u p f e r o x y d .  I I .  

V erbrennungspipette  zur K oh lenoxydyerbrennung , bei 

der eine K oh lensaureadsorp tion  yerh indert w ird . Unter- 

suchungsergebnisse iiber die V erbrennung  von Kohlen- 

oxyd u n d  W asserstoff sowie Gem ischen aus beiden. 

[Chemike L is ty  19 (1926) S. 73/9; nach  Chem . Zentralbl. 

97 (1926) B d . I I ,  N r. 2, S. 271.]

Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe S. 117120. — E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Quelle.
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J .  A . A lm ą u is t  u n d  E . D . C r ittenden : D ie  k a ta -  

ly t is c h e  E n t f e r n u n g  v o n  S a u e r s t o f f  a u s  w asser-  

s t o f f h a l t i g e n  G a s g e m is c h e n .  Arbeitsweise und  

Versuchsergebnisse be i V erw endung yerschiedener 

K upferkata lysatoren . [ Ind . E ngg . Chem . 18 (1926) N r  8
S. 866/7.]

Schmiermittel. A . Sp ilke r: B e t r a o h t u n g e n  i ib e r  

d ie  Z u s a m m e n s e t z u n g  u n d  c h e m is c h e  K o n s t i-  

t u t i o n  s c h m ie r f a h ig e r  K o r p e r  ( S c h m ie r o le )  u n d  

ih re  S y n th e s e .  [Z . angew . Chem . 39 (1926) N r  34

S. 997/9.]

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

Mangan. Theodor H eczko : D ie  t i t r im e t r i s c h e  

S ch nę  l l b e s t im m u n g  g r o B e r  M e n g e n  M a n g a n  in  

t e c h n is c h e n  E is e n le g ie r u n g e n .  T itra t io n  yon zwei- 

wertigem M angan  durch  Phosphorm onopersaure . An- 

gewandte Reagenzien , ih re  H erste llung , Aufbew ahrung  

und ih r  W irkungsw ert, T iterste llung , Arbeitsgang, 

Fehlerąuellen, A nw endbarke it. E in fluB  anderer Ele- 

mente. G enau igke it. [Z. ana l. Chem . 68 (1926) N r  12
S. 433/61.] ' ’

Schwefel. K . K . Ja rv in e n : Z u r  B e s t im m u n g  des 

S c h w e fe ls  im  E is e n .  U ntersuchungen  zur E rm itt lu n g  

der Genauigke it yerschiedener Bestim m ungsyerfahren. 

A rbeitsvorschrift zu r B estim m ung  ais B a r ium su lfa t nach 

Lósen in  B rom . [Z. ana l. Chem . 68 (1926) N r  11
S. 397/404.]

A . K lin g  u n d  A. Lassieur: U e b e r  d ie  B e s t im 

m u n g  des  S c h w e fe ls  i n  H i i t t e n p r o d u k t e n .  y e r 

gleich von gewichts- u n d  m aB ana ly tischen  Verfahren zur 

Schwefelbestimm ung im  GuBeisen. [Chim ie e t I n d u 

strie 15 (1926) S. 699/701; nach  Chem . Zen tra lb l. 97 
(1926) B d . I I ,  N r. 4, S. 619.]

Kalk. W . M elzer: S c h n e l l b e  s t im m u n g  de s  

K a lk e s  i n  R o h m e h le n  f u r  H o c h o f e n z e m e n t e .  

Besprechung yerschiedener K a lkbestim m ungsyerfah ren  

und  ihrer N achte ile . B eschre ibung eines neuen empi- 

rischen Verfahrens zur B es tim m ung  des K a lkes in  Roh- 

mehl, nachdem  letzteres in  einer gemessenen Menge 

Salzsaure gelost w ird  u n d  dereń UeberschuB m it  Natron- 

lauge zu r iick titr ie rt w ird . G enau igke it. [Tonind.-Zg. 50 

(1926) N r. 69, S. 1217/8.]

Sauerstoff. P . Oberhoffer: Z u r  B e s t im m u n g  des 

S a u e r s to f f s  im  E is e n .*  A enderungen u n d  Verbesse- 

rungen der Arbeitsweise u n d  der yerschiedenen Appa- 

raturen (Wasserstoff-, HeiBextraktions- u n d  R iickstands- 

yerfahren) zu r B es tim m ung  des Sauerstoffs zwecks Er- 

hohung der G enau igke it der yerschiedenen Yerfahren . 

[St. u. E . 46 (1926) N r. 31, S. 1045/9.]

Warmemessungen und Mefigerate.

Temperaturmessung. M . W e nz l u n d  E . Schulze: 

V e rs u c h e  m i t  D u r c h f  lu  B p y r o m e te r n .*  G riinde  fiir  

die Abw eichungen der T em peratu rangaben  yerschiedener 

DurchfluBpyrom eter. V erringerung der Eehlergrenze. 

[M itt. W arm este lle  V . d. E isenh . N r. 92 (1926) S. 649/56.]

Warmeleitung. H . Bansen u n d  W . H e iligenstaed t: 

V e rs 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 .*  Im  tu rb u le n te n  S tróm ungsgeb ie t Warme- 

iibergangszahl m ehr von  der Tem peraturd ifferenz Gas- 

W and  ais von G eschw ind igke it u n d  Rohrdurchm esser 

abhangig. Im  lam inaren  G eb ie t is t sie wahrscheinlich 

von der Tem peratur u n d  S trom ungsgeschw ind igke it un- 

abhangig. [M itt. W arm este lle  V . d. E isenh . N r. 91 (1926)
S. 643/8.]

H e inrich  G rober: U e b e r b l i c k  i ib e r  d ie  L e h re  

v o n  d e r  W a r m e i ib e r t r a g u n g .  B edeu tung  der Warme- 

iibergangszahl. E m p ir ische r u n d  mathematisch-physi- 

kalischer W eg der Forschung . W arm e le itu ng  in  festen 

Kórpern. W arm e iibe rtragung  im  R o h r . S trah lu ng  von 

Oberflachen fester K orper. S trah lu ng  von  Gasen. B e

ziehung der Lehre von  der W arm e iib e rtragung  zu tech 

nisch w ichtigen A u fgaben . TZ. V . d. I .  70 (1926) N r. 34,
S. 1125/8.]

Spezifische Warme. K . A . M ay r : D ie  y e r s u c h s -  

w e ise  B e s t im m u n g  de s  W a r m e in h a l t e s  s o w ie  d e r  

s p e z i f i s c h e n  W a r m e  v o n  D a m p f  h o h e r  D r i ic k e .*  

W ege zu r B estim m ung  des W arm e inha ltes . Versuchs- 

ano rdnung  bei V erw endung yon Beharrungs- oder Durch-

4 fluBka lorim etern. Yersuchsergebnisse. [Siemens-Z. 6 (1926) 
N r. 8, S. 371/6.]

Heizwertbestimmung. W a lte r  P . W h ite :  Z w e i  

s c h n e l le  u n d  g e n a u e  M e t h o d e n  i n  d e r  K a lo r i-  

m e t r ie .  E in faches u nd  schnelles Verfahren zu r  B e 

rechnung des Tem peraturyerlustes be im  K a lo rim e trie ren . 

[J. A m . Chem . Soc. 48 (1926) S. 1146/9; nach  Chem . 

Zen tra lb l. 97 (1926) B d . I I ,  N r. 2, S. 270.]

Warmetechnische Untersuchungen. A . A nze liu s : 

U e b e r  E r w a r m u n g  y e r m i t t e l s  d u r c h s t r o m e n - 

d e r  M e d ie n .*  [Z. angew. M a th . M ech. 6 (1926) N r. 4,
S. 291/4.]

W . L udow ic i: M e s s u n g e n  i n  d e r  G r e n z s c h i c h t  

s t r o m e n d e r  G a se .*  A ppara te  u n d  M eB anordnung  fiir  

d ie Erforschung der Strómungs- u n d  T em peraturverhalt-  

nisse in  der G renzschicht strom ender Gase. [Z. V . d. I .  70 

(1926) N r. 34, S. 1122/4.]

Sonstiges. B ernhard  A h n e r t: D ie  B e d e u t u n g  de s  

H y g r o m e te r s  f i i r  d e n  B e t r ie b .*  Arbeitsweise. An- 

wendungsbeispiele. [Siemens-Z. 6 (1926) N r. 8, S. 369/71.]

Sonstige Mefigerate und Mefiverfahren.
Druekregler. E . S tach : R e g e lu n g  v o n  G as-  

m e n g e n  m i t  d e m  S t r  a h l r o h r .*  A nw endungsgeb ie t des 

Strahlrohres ais Re la is  f iir  die R ege lung  yon  D riicken , 

Mengen u n d  Gem ischen, ais M it te l zu r R ege lung  u n d  

S teuerung von M aschinen, sowie zu r  U m w and lu n g  u n d  

U ebertragung von MeBwerten au f beliebige E n tfe rnungen . 

[Z. V . d. I .  70 (1926) N r. 31, S. 1032/4.]

Fliissigkeitsmesser. R . R ousse le t: S t r o m u n g s -

m e s s u n g e n  b e i L e i t u n g e n  m i t t e l s  V e n t u r i r o h r e n .  

E i n  D i f f e r e n t i a lm a n o m e t e r  S y s te m  P ie t t e .*  

[Genie c iv il 89 (1926) N r. 7, S. 138/40.]

Uhren. J .  Becker: D ie  r e g is t r ie r e n d e  Z e it-  

m e s s u n g  in  i n d u s t r i e l l e n  B e t r ie b e n .*  [Siemens-Z. 6 
(1926) N r. 8. S. 376/80.]

Leistungsmesser. L . Sch iiler: D ie  e le k t r i s c h e  

L e is t u n g s w a g e .*  B au a r t u n d  W irkungsw eise . MeB

genau igke it: Feh le rąue llen  u n d  ihre Bese itigung, E m pfind-  

lichke it. Schaltungsweise bei G le ichstrom  u n d  Dreh- 

strom . Besondere A us fiih rungen  fiir  sehr hohe u n d  sehr 

niedrige D rehzah len . Besondere A nw endungen . [Z. V . 

d. I .  70 (1926) N r. 34, S. 1137/40.]

Angewandte Mathematik und Mechanik. 
Berechnungsverfahren. B . D . S ak la tw a lla  u n d  H . T . 

C hand ler: A n w e n d u n g  d e r  W a h r s c h e in l i c h k e i t s -

r e c h n u n g  a u f  V e r s u c h s e r g e b n is s e ,  a is  N a h e r u n g s -
g r u n d la g e  f i i r  d ie  W a h l  de s  B a u s t o f f e s .*  A n 

w endung der G roBzahlforschung ohne neue Gesichts- 

punk te . E rorterung . [Trans. A m . Soc. Steel T reat. 10 

(1926) N r. 2, S. 195/213.]

Eisen und sonstige Baustoffe.

Eisen. , ,T h o r n c l i f f e ( i- G u B e is e n - H a u s e r .*  [Iron 

C oal Trades R ev . 113 (1926) N r . 3051, S. 267.]

H e in r ich  B lecken: S t a h lh a u s e r . *  B eurte ilung  der 

S tah lhausbauw eise in  E ng lan d . E in e  F ó rde rung  des Bau- 

gewerbes, k e in  W e ttbew erb  gegenuber anderen bew ahrten 

Verfahren. Vorte ile  fabrikm aB iger H erste llung . Deutsche 

Versuchsausfiihrung u n d  ih re  E in ze lhe iten . B aukosten  

u n d  E rsparn ism og lichke iten  gegenuber der b isherigen 

Bauweise. [St. u . E . 46 (1926) N r. 32, S. 1085/7.]

Beton und Eisenbeton. O tto  G ra f: V e r s u c h e  m i t  

a l l s e i t i g  a u f l i e g e n d e n ,  r e c h t e c k ig e n  E is e n -  

b e t o n p l a t t e n  u n t e r  g le i c h m a B ig  y e r t e i l t e r  B e 

l a s t u n g .  T. 2 . A usge fiih rt in  der M ateria lpriifungs-  

ans ta lt an  der Techn. H ochschu le  S tu ttg a r t in  den  J a h r e n  

1922— 1925. M it 4 Z usam m enste llungen  u n d  37 T e x t- 

abb . B er lin : W ilh e lm  E rn s t & Sohn  1926. (32 S .) 4 °.

• Zeitschriftenverzeichnis nebst Abkurzungen siehe S. 117/20. —  E in  * bedeutet: Abbildungen in der Quette.
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6,90 R .- iC . (Veróffentlichungen des Deutschen^ A us 

schusses fiir  E isenbeton. H . 56.) “  B ™

Zement. B uchartz : Y e r s u c h e  m i t  H o c h o fe n -  

z e m e n t *  Untersuchungsergebnisse iiber Druckver- 

suche m it  Beton u nd  Yersuche zur Festste llung  der 

Langenanderung von H ochofenzem entm orte l. [Zentral- 

b la tt  der B auverw altung  (1926) N r. 20, S. 241 f f . ; nach 

M itt. M ateria lpriif. N . F . (1926) N r. 3, S. 62/3.]

Sonstiges. K a r l M atth ies: D e u t s c h e  Z ie g e lb a u -  

k u n s t  y o r a n !  Bd. 1: G roBbauten. (M it 40 Taf.) B e r lin  

(N W  21): Verlag der Tonind.-Zeitung [1926]. (8 S.) 4°.

3 R .- iC  —  Beriicksichtig t auch  eine A n zah l bemer- 

kenswerter Z iegelbauten, insbesondere Verwaltungsge- 

baude der deutschen Kohlen- u nd  E isenindustrie . S B S  

A m e r ik a n is c h e  Ń o r m e n  f i i r  S t r a B e n b a u -  

s to f fe .  VerschleiB von StraBenbaustoffen. Z ah igke it 

v on  Gesteinen. Scheinbares spezifisches Gew icht von  

Zuschlagstoffen. E rk larungen  u nd  Benennungen fiir 

StraBenbau u nd  Pflasterstoffe. [Zwangl. M itt . d . Verb. 

der M at.-Priifung  der Technik (1926) N r. 7, S. 74/5.]

Normung und Lieferungsvorschriften.
Lieferungsvorschriften. C o n d i t i o n s  t e c h n iq u e s  

d u  B u r e a u  V e r i t a s  p o u r  le  m a t e r i e l  n o n  d e s t in e  

a u x  c o n s t r u c t i  o n s  n a v a le s .  1926. Paris (31, rue 

H enri-Rochefort): A dm in is tra tio n  du  B ureau  Veritas 

1926. (332 p .) 8°. S B S

Betriebswirtschaft und Industrieforschung.
Allgemeines. A r c h iv  d e r  F o r t s c h r i t t e  b e 

t r i e b s w i r t s c h a f t  l i c h e r  F o r s c h u n g  u n d  L e h re . 

H rsg. von  der R edak tio n  der „Ze itsch r ift fiir  Handels- 

wissenschaft u nd  H ande lsprax is“ . Jg . 2, 1925. S tu t t 

gart: C . E . Poeschels Verlag [1926], ( IV , 431 S.) 8°. 

21 R .-M , geb. 23 R .- J6. S B S
A lbert M aybaum : B e t r ie b s - O e k o n o m ik .  E in

Le itfaden fiir  jeden F ab rikan ten , Betriebsleiter, Ingen ieur, 

Gewerbetreibenden usw. B erlin  (N O  55, Jab lonsk is tr . 3): 

A lbe rt M aybaum  [1926]. (48 S.) 8°. 1,50 R .-J l.  S B S  

E rn s t Neuberg, B erlin : M i t t e l  z u r  M in d e r u n g  

des  K a p i t a l b e d a r f  s i n  d e n  B e t r ie b e n .  C har

lo ttenburg : M undus Verlagsanstalt, G . m . b. H ., 1926. 

(39 S.) 8°. 3 R - J l .  S B S

W . Tafel: D a s  V e r s u c h s w a lz w e r k  d e r  T e c h 

n is c h e n  H o c h s c h u le  B r e s la u .  [St. u . E . 46 (1926) 

N r. 32, S. 1093/4.]
W ill ia m  C h a tt in  W e the rill: B e s e i t i g u n g  d e r

V e r lu s t e  i n  d e r  I n d u s t r i e . *  V erringerung der Ge- 

stehungskosten durch  B ild ung  von  Gesellschaften zwecks 

giinstigster A rbe itsverte ilung  u nd  H ande lsbedingungen. 

[J. F rank i. In s t. 202 (1926) N r. 1, S. 1/22.]

Betriebsfiihrung. M ax W rb a : D ie  w i r t s c h a f t -  

l ic h e  B e d e u t u n g  d e r  M a s c h in e n s t a m m k a r t e n .  

D urch  e inwandfre i gefiihrte M asch inenstam m karten k ann  

die Ueberw achung der G arantieverp flich tungen  u n d  der 

W irtscha ftlichke it der Instandse tzungen  gepriift werden. 

D ie  M asch inenstam m karten gestatten eine le ichte Fes t

ste llung  der M ange l jeder W erkzeugm aschine u n d  einer 

falschen Yerw endung im  Betriebe. [Masch.-B. 5 (1926) 

N r. 17. S. 784/5.1
Betriebstechnische Untersuchungen. Ju liu s  B rand : 

T e c h n is c h e  U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n  z u r  Be- 

t r i e b s i i b e r w a c h u n g ,  in s b e s o n d e r e  z u r  U e b e r 

w a c h u n g  de s  D a m p fb e t r ie b e s .  Zug le ich e in L e it 

faden fiir  M asch inenbau labora torien  technischer Lehr- 

ansta lten . N eu  hrsg. von $i}rf.=3ttg. F ranz Seufert, Ober

ingen ieur fiir  W arm ew irtschaft. 5., verb. u . erweit. A u fl. 

M it  334 A bb ., 1 lithog r. Taf. u. v ie len Zah len ta f. B erlin : 

J .  Springer 1926. (X ,4 3 0 S .)  8°. Geb. 29,40 R.-JG. S B S

H . J .  S tróer: D ie  L ie g e z e i t e n  u n d  d ie  D u r c h -  

l a u f g e s c h w in d ig k e i t  d e s  M a t e r i a l s  i n  d e r  

F e r t i g u n g . *  E in fiuB  der a n  den e inzelnen Arbeits- 

ste llen lagernden k le inen  Yorra te  au f die M aterialdurch- 

laufgeschw ind igke it u n d  d am it au f das in  einer Fertigungs- 

reihe gebundene B etriebskap ita l. SBeschleunigungsmaB- 

nahm en , ih r  E in fiuB  au f die S tiickkosten . [Masch.-B. 5 

(1926) N r. 17, S. 786/9.]

R obe rt H aas : D ie  E i n w i r k u n g  v o n  B e t r ie b s -  

s t o r u n g e n  a u f  d ie  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  d e r  U n 

t e r n e h m u n g e n .  A n  Beispielen w erden die w irtschaft

lichen  u n d  vo lksw irtschaftlichen Yerluste bei Betriebs- 

storungen e rm itte lt . E rhohung  der Betriebssicherheit. 

[Techn. W irtsch . 19 (1926) N r . 8, S. 209/11.]

M . R . L ehm ann : G r u n d s a t z l i c h e  B e m e r k u n g e n  

z u r  F r a g e  d e r  A b h a n g i g k e i t  d e r  K o s t e n  v o m  

B e s c h a f t i g u n g s g r a d . *  B egriff u n d  Messung des Be- 

schaftigungsgrades. B enennung  der K ostenarten . Abhan- 

g igkeitsverhaltn isse zw ischen K os ten  u n d  B eschaftigungs

grad. [Betriebsw irtsch. Rdsch . 3 (1926) N r. 8 /9 , S. 145/55.] 

Psychotechnik. I n d u s t r i e  - P r i i f s t e l l e n  in  

D e u t s c h la n d .  U . a. auch  bisherige V eroffentlichungen 

iiber die an  der jew eiligen Priifs te lle  angew andten yer
fahren . [ Ind . Psychotechn. 3 (1926) N r . 8, S. 246/53.]

H . R e in h a rd t: R h y t h m u s  u n d  A r b e i t s le i s t u n g . *  

U ntersuchung  ausgewahlter praktischer A rbe iten  m it 

u n d  ohne R hy thm usg ebung  zur E rm itt lu n g  der te ch 

nischen u nd  psychologischen B ed ingungen fiir  d ie Ein- 

fiih rung  des R h y th m u s  in  d ie F ab rik a rb e it. E ig n u ng  

dieses A rbeitsverfahrens u n d  Beziehung zw ischen Ar- 

beits- u n d  E ignungsstud ien . [ Ind . Psychotechn. 3 (1926) 

N r. 8, S. 225/37.]

Selbstkostenberechnung. M. R .L e h m a n n : D ie W i r t -  

s c h a f t l i c h k e i t s m e s s u n g  de s  B e t r ie b e s .*  [Z. B e

triebsw irtsch. 3 (1926) N r. 8, S. 573/82; N r. 9, S. 653/82.] 

H ans K roner u n d  E rich  Schneider: Z u r  R e n ta -  

b i l i t a t  d e r  U n t e r n e h m u n g e n .*  (Yerkaufspreis —  

U m satz  —  G ew inn .) E ro rte rung  des funk tio na len  Zu- 

sam m enhangs zw ischen G ew inn , U m satz  u n d  Y erkaufs

preis bei veranderlichen Selbstkosten. Bei gegebenen Ab- 

satzverhaltn issen lassen sich das Umsatz- u n d  Gewinn- 

m a x im u m  bei bestim m ten  Verkaufspreisen e rm itte ln . 

[Techn. W irtsch . 19 (1926) N r. 9, S. 245/8.]

Sonstiges. O tto  L ip m ann , D r .:  D a s  A r b e i t s z e i t -  

p r o b le m .  2., verand. u . erg. A u fl. B e r lin  (W ilhelm - 

straBe 10): V erlagsbuchhand lung  v o n  R ic h a rd  Schoetz 

1926. (492 S.) 8°. 24 R .-M . (Veroffentlichungen aus 

dem  Gebiete der M ed iz ina lverw a ltung , B d . 22, H . 6 : 

A rbeitsw issenschaftliche M onograph ien aus dem  In s t itu t  

fiir  angew andte Psychologie in  B e r lin  [H .] 2.) S B S  

B ertram  A u s tin  u n d  W . Franc is  L lo yd : D a s

R a t s e l  h o h e r  L o h n e .  Aus dem  Eng lischen iibersetzt 

von  C arl T rapp. Braunschw eig: F riedr. V ieweg & Sohn, 

A .-G ., 1926. ( X I I ,  83 S.) 8 °. Geb. 3,50 R .- J6. S B S  

M e d iz i n i s c h e  W is s e n s c h a f t  u n d  w e r k t a t ig e s  

V o lk .  M edizinische Vortrage, au f Veranlassung der 

N otgem einschaft der Deutschen W issenschaft au f der 

Essener M edizin ischen W oche (24. bis 31. Oktober 1925) 

gehalten  von  den Professoren D r . Aschoff, F re iburg  

[u. a.]. B e rlin : Verlag der N otgem einschaft der Deutschen 

W issenschaft —  K a r l S ieg ism und i. K om m . [1926.] 

(216 S.) 8 °. 1,50 R . -J l.  —  D a r in  u . a .: Neuere For- 

schungen iiber die m e n s c h l i c h e  A r b e i t s l e i s t u n g  

(H andarbe it , E rm u du ng , Le is tungsfah igke it), vom  Geh. 

M ed iz ina lra t P rof. D r . R u bne r , B erlin . S B S

Wirtschaftliches.
Allgemeines. P. K rebs: U e b e r  d ie  K o r r e l a t i o n  

v o n  W i r t s c h a f t s k e n n z a h l e n . *  So llen zum  Zweck 

der K o n ju nk tu rb eo bach tu n g  W irtscha ftskennzah len  m it 

H ilfe  der K orre lationsrechnung  m ite inander verglichen 

werden, so m uB die jeder Zahlenre ihe  eigentiim liche 

G rund r ich tung  u nd  be im  Vergleich m onatlicher Zahlen 

auch  die Saisonschw ankung aus den Zah lenre ihen aus- 

geschaltet werden. D er E in fiuB  der G rund r ich tung  auf 

die H ohe  des K orre la tionskoe ffiz ienten w ird  fiir  mehrere 

F a lle  durch  5verg le ichende R echnung  naehgewiesen. 

[Techn. W irtsch . 19 (1926) N r. 9, S. 241/5.]

Einzelunternehmungen. D e r  f i n a n z i e l l e  A u f b a u  

d e r  V e r e in ig t e n  S t a h lw e r k e .  [W irtschaftsd ienst 11 

(1926) N r. 35, S. 1201/2.]

Eisenindustrie. B u ch m an n : D i e  g e m e in s a m e n

w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n  A u f g a b e n  d e r  E is e n  

s c h a f f e n d e n  u n d  E is e n  v e r a r b e i t e n d e n  I n d u 

s t r ie .  [Arch. W arm ew irtsch . 7 (1926) N r. 8, S. 226/8.]

Zeitschri/tenverzeichnis nebst Abkiirzurigen siehe S . 117/20. —  E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Quelle.
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J .  W . R e iche rt: D ie  R o h e is e n e r z e u g u n g  d e r  

e u r o p a is c h e n  E is e n la n d e r . *  [St. u. E  46 (1926} 

Nr. 33, S. 1137/8.] ' ’
J .  W . R e iche rt: E u r o p a  u n d  A m e r ik a  a is

W e t t b e w e r b e r  i n  d e r  E i s e n i n d u s t r ie . *  [St u 

E . 46 (1926) N r. 31, S. 1075/6.]

W i r t s c h a f t l i c h e  N e u o r d n u n g  d e r  r u s s is c h e n  

E is e n in d u s t r ie . *  B esch re ibungde rA n lagen (H ocho fen , 

Siemens-Martinstahl- u nd  W alzw erk ) der S talin-W erke iń  

Ekaterinoslaw . [ IronT rade  R ev . 79 (1926) N r. 7, S. 384/8.] 

Friedensvertrag. D a s  S a a r z w is c h e n a b k o m m e n  

W órt liche W iedergabe der V ere inbarung  zw ischen 

Deutsch land u nd  E rank re ich  uber den W arenaustausch  

zwischen D eu tsch land  u n d  dem  Saarbeckengebiet 

[Saar-Wirtsch.-Zg. 31 (1926) Sonderausgabe, S.2/13.] 

Handelsvertrage. D a s  d e u t s c h - f r a n z ó s is c h e  

H a n d e ls p r o v i s o r i u m .  Textw iedergabe des yorlaufigen 

Abkom mens zw ischen D eu tsch land  u nd  Erankre ich . 

[Saar-Wirtsch.-Zg. 31 (1926) Sonderausgabe, S. 16/40.] 

streik. Siegfried C am uzz i, L e itender Sekretar der 

Arbeitgeber-Abteilung des H aup tve rbandes der Industr ie  

Oesterreichs: D e r  G e n e r a l s t r e ik  i n  E n g la n d .

(W ien I I I . ,  A m  H e u m a rk t 12): Ye r lag  der Ze itschrift 

„D ie  In d u s tr ie11 1926. (15 S.) 8 ». A us : „ D ie  In d u s tr ie "  

1926. N r. 25 u. 26. 5  B S

Wirtschaftsgebiete. W . D ienem ann , D r .:  K a r t ę

de r R o h s t o f f e  u n d  S t a n d o r t e  d e r  d e u t s c h e n  

G la s in d u s t r ie  n e b s t  E r l a u t e r u n g e n .  H rsg. yon 

der PreuB. Geologischen L andesans ta lt, B erlin , u nd  der 

Deutschen G lastechnischen Gesellschaft, F ra n k fu r t a. M . 

MaBstab 1 : 1 500 000. F ra n k fu r t  a. M . : Deutsche Glas- 

technische Gesellschaft 1926. (84 x  60 cm , 40 S.) 8 °. 

(K artę  in  farb . D u rch lich tungsd ruck ) 12 R . -J l, K a rtę  

auf Le inw and  aufgezogen 20 R . - l .  S  B S

P au l Deutsch , D r .:  D ie  o b e r s c h le s is c h e  M on-  

t a n in d u s t r i e  v o r  u n d  n a c h  d e r  T e i l u n g  de s  

I n d u s t r i e b e z i r k s .  B o nn : A . M arcus & E . W eber’s 

Verlag, D r . ju r . A lb e rt A h n , 1926. (X ,  96 S.) 8 °.

3,60 R .- J t . (M oderne W irtschaftsgesta ltungen . H rsg. 

von K u r t  W iedenfe ld . H . 9 .) 5  B 5

O e s te r r e ic h is c h e s  M o n t a n - H a n d b u c h  1926 . 

M i t t e i l u n g e n  i ib e r  d e n  o s t e r r e i c h i s c h e n  B e r g 

b au . Jg . 7, 1926. T. 1 : S ta t is t ik  des Bergbaues fiir  das 

Jah r 1925. T. 2 : D ie  K oh le nw irtsch a ft Oesterreichs im  

Jahre 1925. YerfaB t im  B undesm in is te r ium  fiir  H ande l 

und  Verkehr, hrsg. v om  V erein der Bergwerksbesitzer 

Oesterreichs. (M it 4 T af.) W ie n  ( I . ,  Eschenbachgasse 9): 

Verlag fiir  F ach lite ra tu r , G . m . b. H . ,  1926. (G etr. Pag.) 

8 °. 20Sch illing . — In h a lt  ( l .T e il) :  S ta tis tik  der Bergbau- 

Betriebe fiir  1925; Verzeichnis der Bergbau-Betriebe; 

Verzeichnis der auBer B e trieb  stehenden yerliehenen 

Bergbaue; V erw altungsrate  u n d  D irek tio nen  der Berg- 

bauunternehm ungen ; S taa tliche  Bergw esensverw altung; 

Berggerichte; M ontan istische H ochschu le  in  Leoben; 

Steiermarkische Landes-Berg- u n d  H iittenschu le  in  

Leoben; Geologische B u nd e san s ta lt ; behórd lich  aner- 

kannte Bergbauingen ieure ; m on tan is tische  Vereine; 

K am m ern  fiir  H ande l, Gewerbe u n d  In d u s tr ie ; K am m ern  

fiir A rbeiter u nd  A ngeste llte ; B ergarbe ite rverbandę ; 

Bruderladen u nd  B ruderladensch iedsgerich te ; E inigungs- 

am ter; Firmen- u n d  Personenverzeichnis. (2 . Teil) 

K oh lenw irtschaft Oesterreichs im  Ja h re  1925. (3. Teil) 

Statistische Zah lenzusam m enste llungen ; (A nhang ) Lage 

des osterreichischen Bergbaues. S  B S
P ak: Z u r  F r a g e  d e r  M o g l i c h k e i t  d e s  w e i 

te r e n  A u s b a u s  d e r  P e t r o w s k e r  H o c h o f e n w e r k e ,  

G ie B e re ie n  u n d  m e c h a n i s c h e n  W e r k s t a t t e n  u n d  

des N e u b a u s  v o n  S t a h lw e r k e n .  D ie  Frage w ird  

unter Berucksichtigung  der G roBenverhaltnisse , der au- 

genblicklichen Le is tungsfah igke it der W erke u nd  der 

Rohstoff- u nd  F rach tlage  k rit isch  beleuchtet. [Górni 

J- 102 (1926) N r. 5, S. 350/4 .]

N . Lessig: D e r  M a n g a n e r z b e z i r k  v o n  N ik o -  

P °1  un<i  „ D n e p r o s t o i “ . E s w ird  die M og lichke it, 

nam en tlich  im  H in b lic k  a u f d ie h ie rfiir  besonders auf- 

nahm efah igen deutschen u n d  po ln ischen M ark te , un te r -
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sucht, die M anganerze elektrisch zu  v e rh iitte n  u n d  die 

W ir tscha ftlichke it dieses Yerfahrens be jah t. [G órn i 

J .  101 (1925) N r. 9, S. 715/7.]

George S. H errick :. E n t w i c k l u n g  d e r  j a p a n i-  

s c h e n  B l e c h i n d u s t r ie .  D u rc h  Ste igerung der L e i

s tungsfah igke it der japan ischen  B lechwalzwerke A bnahm e  

der E in fu h r . [ Iron  Age 118 (1926) N r . 5, S. 275/6 .] 

I- Fedorow itsch: E i n  n e u e r  S c h r i t t  z u m  A u f 

b a u  de s  D o n e t z b e c k e n s .  Vergleich der Fo rtsch r itte  

in  der Fórderung , der S trom erzeugung (um  40 %  ge- 

steigert), usw. seit 1924/25. [G órn i J .  101 (1925) 
N r. 10, S. 816/20.1

B ub le in ikow : K r iw o i  R o g  u n d  „ D n e p r o s t o i “ . 

D ie  W ir tscha ftlichke it der S trom yersorgung des Erz- 

gebietes durch  ,,D nepros to i“  w ird  beleuchtet. [G órn i 

J .  101 (1925) N r . 9, S. 718/21.]

Jo h n  G . A . R h o d in : B e rg -  u n d  H i i t t e n w e s e n  

i n  S c h w e d e n .*  Geographische Lage der E rzvo rkom m en  

u nd  H iittenw erke . SchweiBstahl-, Siemens-Martin- u nd  

Bessemerbetrieb in  Schweden. D ie  M asch inen industrie . 

[Eng. 142 (1926) N r. 3682, S. 136/9 ; N r . 3683, S. 168/70.] 

D ie  A u s s i c h t e n  f i i r  e in  K a r b i d w e r k  i n  

A r m e n ie n .  Genaue A ngaben  iiber d ie A b s ich t der 

Sow je trepub lik  A rm enien , e in K a rb idw erk  zu  errichten. 

D as W erk  so li m it  dem  UeberschuBstrom  der yorhandenen 

E lektriz ita tsw erke nam en tlich  in  den Ze iten  geringer 

S trom abnahm e  arbe iten  u n d  1000 t  K a rb id  ja h r lic h  

erzeugen. D ie  A n lagekosten s ind  m it  130 000 R u b e l 

angegeben. [G órn i J .  101 (1925) N r . 12, S. 1067/8.] 

Zoll- und Handelspolitik. M . H a h n : S p a n is c h e  

I n d u s t r i e s c h u t z z o l l v e r o r d n u n g  —  d e u ts c h -  

f r a n z ó s is c h e s  H a n d e l s v e r t r a g s p r o v i s o r i u m .  [St.
u. E . 46 (1926) N r . 33, S. 1134/7.]

A m e r ik a n is c h e  Z u s c h la g s z ó l l e  a u f  d e u t s c h e  

E is e n -  u n d  S t a h le r z e u g n i s s e  ? [St. u. E . 46 (1926) 
N r. 34, S. 1175/7.]

Verkehr.

Eisenbahnen. Z u r  E is e n b a h n v e r k e h r s -  u n d  

- t a r i f la g e .  [St. u . E . 46 (1926) N r . 34, S. 1177/9.]

Soziales.

Allgemeines. W . Ste inberg : D a s  A r b e i t s b e -

s c h a f f u n g s p r o g r a m m  d e r  R e ic h s r e g ie r u n g .  [St

u. E . 46 (1926) N r. 32, S. 1100/1.]

Arbeiterfrage. D r . S y rup : A r b e i t s m a r k t ,  p ro-  

d u k t i v e  E r w e r b s lo s e n f i i r s o r g e  u n d  A r b e i t s -  

b e s c h a f f u n g .  A rbe its losenstatistik . W eder Auswan- 

derungspo litik  noch  A usscha ltung  auslandischer A rbe ite r 

verm ógen die Lage des A rbe itsm arktes w esentlich  zu 

beeinflussen. Beschrankte W irkungsm óg lichke it der 

p roduk tiv en  Erwerbslosenfiirsorge. D as Arbeitsbeschaf- 

fungsprogram m  der Reg ie rung . [Arbeitgeber 16 (1926) 
N r. 17, S. 353/7.]

Lóhne. H . T illm ann :' A u f b a u  d e r  S t i i c k l ó h n e  

a u f  G r u n d  v o n  Z e i t s t u d i e n  i n  d e r  G ie B e re i.*  

W esen u nd  B edeu tung  der Ze its tud ien . U ntersch ied 

zw ischen Arbeits- u nd  Ze itstud ien . V orbed ingungen fiir  

Z e its tud ienau fnahm en . Yerlustze iten . E in fluB  der Erm ii- 

dung. Rechnerische A usw ertung  zur E rm it t lu n g  des Zeit- 

stiick lohns. [St. u . E . 46 (1926) N r. 34, S. 1149/54.] 

Unfallverhiitung. Charles C . M cD on a ld : S ic h e r-  

h e i t s m a B n a h m e n  i n  D r a h t w e r k e n .  [B last Fur- 
nace 14 (1926) N r . 7, S. 311/3.]

A r b e i t s s c h u t z  u n d  T e c h n ik .*  S tatistische A n 

gaben iiber U ng liicksfa lle  in  der schwedischen In dus tr ie . 

Ja h r lic he  K os ten  fiir  U ng liicksfa lle  13,1 M ili. K r . bei 

7,5 M ili. yerlorenen A rbe its tagen . [Tek. T idskrift 56 

(1926) A llm a n n a  A vde ln in gen  29, S. 263/5.]

H u be rt H ild e b ra n d t : U n t e r s u c h u n g  i ib e r  d ie  

W i r k u n g  d e r  U n f a l l y e r h i i t u n g s b i l d e r . *  [Reichs- 
arb. 6 (1926) N r. 31, S. 551/6.]

Gewerbekrankheiten, W . PeBl: D a s  G ie B f ie b e r ,  

d e s s e n  E ig e n s c h a f t e n  u n d  s e in e  B e k a m p f u n g .  

A u ftre ten  yon  G ieBfieber. Sch r ifttum sangaben . E r fa h 

rungen u n d  M aBnahm e gegen das F ieber. [GieB.-Ze 23 

(1926)’ N r.' 15, S. 411/3 ; N r . 16. S. 447/8.1

| Zeitschriftenyerzeichnis nebst Abkurzungen siehe S . 117/20. —  E in  * bedeutet: Abbildungen in  der Quelle.
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Statistisches.

Der AuBenhandel Deutschlands in Erzeugnissen der Bergwerks- und Eisenhuttenindustrie im August 1926.

Die in  Klammern stehenden Zahlen geben die Pos.-Nummern
E in f u h r A u s tu h r

Jan.-Aug. 192(5der , Monatl. Nachweise iiber den answartigen Handel Deutsch August 1926 Jan.-Aug. 1926 August 1926

lands" an. t t t t

723 422 5 437 041 20 313 121 025

Manganerze (237 h ) ................................................................ 10 833 109 982 76 356

Eisen- oder m anganhaltige  Gasreinigungsmasse;
20 093 148 371Schlacken; K iesabbrande (237 r ) ..................................... 50 209 377 398

Schwefelkies u n d  Schwefelerze (2371)................................ 71 681 508 669 724 4 837

Ste inkohlen , A n th raz it, unbearb . K anne lkoh le  (238 a) 239 619 2 412 481 3 973 743 16 683 605

184 630 1 226 424 3 330 18 759

K oks (238 d ) .............................................................................. 2 061 29 001 586 596 3 381 861

Steinkohlenbriketts (238 e ) ................................................... 345 1 679 190 826 944 340

B raunkohlenbriketts, auch NaBpreBsteine (238 f) . . 9 989 72 706 128 746 635 744

E isen und  E isenwaren aller A r t (777 a bis 843 b) . . 112 275 693 383 461 818 3 436 880

Darunter

11 100 68 094 39 368 259 415

Eerrosilizium , -mangan, -alum in ium , -chrom, -nickel,

-wolfram und  andera n ic h t schm iedbare E isenle

gierungen (777 b) ................................................................. 206 661 4 855 30 587

Brucheisen, A lteisen, Eisenfeilspane usw. (842; 843 a, b) 26 689 77 912 31 295 299 479

Rohren u n d  Róhrenform stucke aus n ich t schm iedbarem

GuB, roh und  bearbeitet (778 a ; b ; 779 a, b) . . . . 3 953 26 476 5 785 51 759

W alzen aus n ich t schm iedb. GuB, desgl. [780A, A 1, A 2] 61 229 743 5 565

Maschinenteile, roh u nd  bearbeitet, aus n ich t schm ied
1 806barem  GuB [782 a ; 783 a 1), b1), c1), d1)].................. ....  . 187 1 829 200

Sonstige E isenwaren, roh u n d  bearbeitet, aus n ich t
65 547schm iedb. GuB (780 B ; 781; 782 b ; 783 e, f, g, h) 360 2 868 9 679

R o h lupp en ; Rohsch ienen ; R ohb lócke ; B ram m en ;

vorgew. B lócke; P la tin en ; K nu p p e l; T iegelstahl in
56 035 241 083B lócken ( 7 8 4 ) .......................................................................... 13 656 134 984

Stabeisen; Form eisen; Bandeisen [785 A 1, A 2, B] . . . 32 693 226 304 95 923 762 991

B lech: roh, en tzundert, gerichtet usw. (786 a, b, c) 2 912 18 330 38 305 326 099

B lech: abgeschliff., lack iert, po liert, gebraunt usw. (787) 10 138 23 306

Verzinnte Bleche (W eiBblech) (788 a ) ................................ 740 6 281 1 771 9 884

Verzinkte B leche (788 b ) ....................................................... 637 1 884 1 097 11 459

Weil-, Dehn-, Riffel-, Waffel-, W arzenblech (789 a, b) 80 1 451 942 8 418

Andere Bleche (788 c; 7 9 0 ) ................................................... 67 563 604 3 300

D rah t, gewalzt od.gezog.,verzinktusw . (791 a, b ; 792 a, b) 4 519 31 380 39 793 304 085

Schlangenrohren, gewalzt oder gezogen; Rohrenform-
337 2 782stucke (793 a, b) ................................................................. 14 84

Andere Rohren , gewalzt od. gezogen (794 a, b ; 795 a, b) 294 2 418 29 096 203 504

Eisenbahnschienen usw .; StraBenbahnschienen; Eisen-
45 212 333 438bahnschwell.; E isenbahn lasch .; -unterlagsplatt. (796) 11 353 71 115

Eisenbahnachsen, -radeisen, -rader, -radsatze (797) 160 301 4 125 36 116

Schm iedbarer GuB ; Schmiedestiicke usw .; M aschinen

teile, roh u n d  bearbeitet, aus schm iedbarem  Eisen
110 894[798 a, b , c, d , e; 799 a1), b 1) c1) d 1), e, f] . . . 910 6 902 13 682

Briicken- u. E isenbauteile aus schmiedb. E isen (800a, b) 216 1 627 4 034 27 354

Dampfkessel u. Dam plfasser aus schm iedb. Eisen sowie

zusammenges. Teile von solch., A nkertonnen , Gas- u.

and . Behalt., Róhrenverb indungsstiicke, H ahne , Ven-
4 988 36 743tile  usw. (801 a, b, c, d ; 802; 803; 804; 805). . . . 90 764

Anker, Schraubstocke, Ambosse, Sperrhorner, Brech-

eisen: H am m er; K loben und  Ro llen zu F laschenziigen;
4 653W inden  usw. (806 a, b ; 8 0 7 ) .......................................... 27 209 520

Landw irtschaftl. Gerate (808 a, b ; 809; 810; 816 a, b) 32 391 2 484 39 596

Werkzeuge, Messer, Scheren, W agen (W iegevorrichtun-

gen) usw. (811 a, b ; 812; 813 a, b, c, d, e; 814 a, b ;
22 815815 a, b, c; 816 c, d ; 817; 818; 819)................................ 114 838 2 838

E isenbahnoberbauzeug (820 a) ......................................... 493 5 809 1 178 10 953

Sonstiges E isenbahnzeug (821 a, b ) ................................ — 89 505 3 001

Schrauben, N ie ten , Schraubenm uttern , H ufeisen usw.

(820 b, c ; 825 e) ................................................................ 185 756 3 309 26 936

Achsen (ohne E isenbahnachsen), Achsenteile usw.

(822; 823) .............................................................................. 16 68 161 1 709

E isenbahnw agenfedem , and . W agenfedem  (824 a, b) 107 680 371 4 405

Drahtseile , D rah tlitzen  (825 a ) .......................................... 5 93 908 8 259

Andere D rah tw aren  (825 b , c, d ; 826 b ) ............................ 5 480 7 332 58 427

D rah ts tifte  (Huf- u. sonst. Nagel) (825 f, g ; 826 a ; 827) 16 51 4 203 37 749

Haus- u n d  Kuchengerate (828 d, e, f ) ............................ 8 110 2 390 19 414

K e tte n  usw. (829 a, b ) ............................................................ 2 98 631 6 011

Alle  iib rigen Eisenwaren (828 a, b, c; 830; 831; 832: 1
60 338 |833; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841). . . . 358 1 118 7 096

2 860 23 726 J L  25 365 | 268 174

i) Die Ausfuhr ist unter Maschinen nachgewiesen.
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Kohlenforderung des Deutschen Reiches im Monat August 19261 .

August 1926
--------

Januar bis August 1926

Erhebungsbezirke Stein-

kohlen

t

Braun

kohlen

t

Koks

t

PreBkohlen 
aus Stein- 

kohlen 

t

PreBkohlen 
aus Braun

kohlen 

t

Stein-

kohlen

t

Braun

kohlen

t

Koks

t

PreBkohlen 
aus Stein- 

kohlen 

t

PreBkohlen 
aus Braun

kohlen 

t

Oberbergamtsbezirk: 
Breslau, Niederschlesien 
Breslau, Oberschlesien .
H a l l e ............................
C lausthal........................
D o r tm u n d ....................
Bonn ohne Saargebiet .

477 416 
1 555 048 

4 694 
50 418

2) 9 638 647
3) 822 563

798 123

«) 5 159 269 
132 523

3 398 046

73 923 
81 359

7 771 
1 737 831 

213 543

18 585 
33 309 
5 079 
2 772 

287 664 
36 995

168 949

1 373 635 
13 745

829 299

3 533 819 
11 184 026 

36 170 
6) 369 545 
67 821 027 
6 006 923

6 034 791

40 951 301 
1 061 577

25 876 512

579 541 
661 570

6) 49 788 
5)13 239 804 

1 512 486

127 149 
268 527 
38 788 

5) 54 885 
2 374 565 

230 739

1 239 749

10 657 051 
100 742

6 164 577

PreuBen ohne Saargebiet
V o r i a h r ....................
Berginspektionsbezirk:

M iinchen ........................
B ayreuth ........................
A m b e r g ........................
Zw eibr iicken ................

12 548 786 
10 759 745

2 536 

104

9 487 961
9 526 438

96 924 
42 665 
38 742

2 114 427
2 082 217

384 404 
364 715

2 385 628 
2 368 328

3 997 
8135

5)88951 510 
84 209 347

21 988 

765

73 924 181
74 429 327

725174 
285 644 
348 996

6)16043189 
17 907 595

6)3 091 653 
2 739 243

2 223

18 162 119
18 092 793

23 580 
69 840

Bayern ohne Saargebiet 2 640 178 331 — _ 12 132 22 753 1 359 814 2 223 93 420
V o r j a h r ....................
Bergamtsbezirk:

1 345 130 104 — — 4 365 30 683 1 448 544 — 96 302

Z w ic k a u ........................ 142 660 — 13 461 4 307 _ 1 228 029 117 550 32 942
Stollberg i. E .................. 146 125 — — 2 272 _ 1 200 079 16 320
Dresden (rechtselbisch). 28 927 149 338 — 346 13 625 219 615 1 242 219 3 257 115 547
Leipzig (linkselbisch) . — 653 427 — — 229 068 5 228 888 — 1 766 669

Sachsen............................ 317 712 802 765 13 461 6 925 242 693 2 647 723 6 471 107 117 550 52 519 1 882 216
Y o r j a h r .................... 287 938 797 923 17 647 3 480 220 539 2 524 556 6 500 519 132 273 41 169 1 822 920

Thiiringen........................ — 540 565 _ 38 745
209 849

—
4 331 383

— 274 029
1 635 267

Hessen............................ — 33 428 — 6 750 709 _ 282 129 53 027 11 566
Braunschweig................ — 289 572 — — 46 575 _ 1 999 475 _ 324 064
A n h a lt ............................ — 88 680 — — 8 025 _ 744 757
Uebriges Deutschland . 9 964 —* 26 338 1 386 — 5) 77 287 s) 189 529 14 762

Deutsches Reich ohne
S aa rge b ie t................

Deutsches Reich (jetziger
12 879 102 11 421 302 2 154 226 438 210 2 905 611 91 699 273 89 112 846 5)16350268 3 491 213 22 185 289

Gebietsumfang ohne
Saargebiet): 1925 . . 11 062 458 11 463 104 2 128 125 422 943 2 848 183 86 866 905 90 426 855 18 285 512 3 221 829 21 983 421

Deutsches Reich (jetziger 
Gebietsumfang ohne
Saargebiet): 1913 . . 12 127 680 7 250 280 2 508 865 476 728 1 874 830 94 580 845 56 658 980 19 629 283 3 707 157 14 084 566

Deutsches Reich (alter
Gebietsumfang): 1913 16 542 626 7 250 280 2 747 680 507 693 1 874 830 127 318 665 56 658 980 21 418 997 3 910 817 14 084 566

i) Nach „Reichsauzeiger" Nr. 224 yom 25. September 1926. —  2) Davon entfallen auf das Ruhrgebiet reehtsrheinisch 9 588 343 t. —  

3) Dayon Ruhrgebiet linksrheinisch 423 597 t. —  «) Dayon aus Gruben links der Elbe 2 799 469 t. —  5) EinschlieBlich der Berichtigungen aus 

den ""ormonaten.

Die Roheisen- und Stahlerzeugung der Vereinigten 
Staaten im August 19261).

Der R uckgang  der Rohe isenerzeugung h ie lt im  

M onat A ugus t w eiter a n ; es h a t  jedoch  den Anschein, 

dafi die E rzeugungsabnahm e zu  e inem  S tills ta n d  gekom- 

men is t; f iir  den M ona t Septem ber w ird  m it  e inem  er- 

hóhten A usbringen  gerechnet. In sgesam t betrug die A b 

nahm e im  M ona t A ug us t gegeniiber dem  Y o rm o na t 

24 323 t ;  d ie a r b e i t s t a g l i c h e  E rzeugung  ha tte  einen 

Ruckgang u m  784 =  0,74 %  zu  verzeichnen. D ie  Z ah l 

der im  B etrieb befind lichen  H ochofen n a h m  im  Berichts

m onat u m  2 ab ; insgesam t w aren 215 von  372 yorhande- 

nen H ochofen oder 57,8 %  in  B e tr ieb . Im  einzelnen 

stellte sich die Rohe isenerzeugung, verg lichen m it  der 

des Yorm onats, w ie fo lg t:
August 1926 J u l i  19262)

(t z u 1000 kg)

3 251 935 3 276 258

28 376 31 061

104 901 105 685

2 559 005 2 505 961

372 372

215 217

darunter F e rrom angan  u n d

S p ie g e le is e n ............................

A rbe itstag liche  E rzeugung  .

2. A n te il der Stahlwerksgesell-

s c h a f t e n ......................................

3. Z ah l der H ochofen . . . .

davon  im  F e u e r ...................

D ie  starkę B eschaftigung  der S tah lw erke h a t  im  

Berichtsm onat angeha lten , so dafi d ie S tah lherste llung  

gegeniiber dem  V o rm o na t u m  9,7 %  zunahm . Sie ent- 

sprach einer Jahreserzeugung von  rd . 48,67 M ili. t  und

*) N ach  Iro n  T rade R ev . 79 (1926) S. 678 a. 756.

Berichtig te  Zah len .

betrug etwa 85,8 %  der Le is tungs fah igke it der W erke. 

N ach den Berichten der dem  „A m e r ican  Ir o n  a n d  Stere 

In s t i tu te "  angeschlossenen Gesellschaften, d ie 94,5 %  del 

gesam ten am erikan ischen R ohs tah le rzeugung  vertre ten, 

w urden im  A ugus t 1926 yon  diesen G esellschaften

3 844 880 t  R o h s ta h l hergestellt gegen 3 505 451 t  im  y o r 

m ona t. D ie Gesam terzeugung der V ere in ig ten S taa ten  

is t au f 4 068 656 t  zu schatzen, gegen 3 709 472 t  im  Y o r 

m onat. D ie arbe itstag liche  Le is tung  be trug  bei 26 Ar- 

beitstagen (w ie im  V orm ona t) 156 486 t  gegen 142 672 t  

im  Y orm ona t.

Im  A ugus t 1926, verg lichen m it  den  vorhergehenden 

u n d  den e inze lnen M ona ten  des Jah res  1925, w urden  

folgende M engen S ta h l e rzeug t:

Dem „Am ericanlron and Steel r. .... . .
In s titu te “  angeschlossene Ge- ^esohatzte Leistung 
sellschaften (94,5% der Roh- sa er Stahlwerks- 

stahlerzeugung) gesellschaften

1925 1926 1925 1926

(in  t  zu 1000 kg)

Ja n u a r 4 028 139 3 984 948 4 265 741 4 216 877
Februar 3 603 772 3 650 161 3 816 343 3 862 604
M arz 4 028 097 4 309 366 4 265 696 4 560 176
A pril 3 441 902 3 959 478 3 644 924 4189  924
M ai 3 317 878 3 788 098 3 513 585 4 008 461
Ju n i 3 076 878 3 601 077 3 258 369 3 810 663
J u l i 2 962 261 3 505 451 3 136 991 3 709 472
A ugus t 3 285 048 3 844 880 3 478 819 4 068 656
Septem ber 3 351 123 —  - 3 548 790 __

Oktober 3 735 005 — 3 955 316 __

N ovem ber 3 748 830 — 3 969 956 _
Dezem ber 3 814 441 — 4 039 437 ■ __
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Wirtschaftliche Rundschau.

Verkehrswunsche und Verkehrsbediirfnisse unter besonderer Beriicksichtigung 

der Lage im Ruhrgebiet.

I n  der Dusseldorf er S itzung  des Verkehrsausschusses 

des Reichsyerbandes der Deutschen In dus tr ie  am  2. Ok- 

tober 1926 h ie lt Generald irektor S r .^ t ig .  F . S p r in -  

g o r u m ,  D o rtm und , einen Vortrag iiber , ,V e r k e h rs -  

W iin s c h e  u n d  V e r k e h r s b e d i ir f n i s s e  u n t e r  b e 

s o n d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  d e r  L a g e  im  R u h r -  

g e b ie t “ . Im  H in b lic k  darauf, daB in  diesen A usfiih rungen 

auch  besonders treffend die Verkehrs- u n d  T arifw iinsche 

der E isenindustrie  behande lt werden u n d  es sich zum  

weitaus gróBten Teil u m  D inge hande lt, die n ic h t nu r das 

R uhrgeb ie t, sondern die gesamte deutsche Eisen- u nd  

Stah lindustr ie  betreffen, erscheint es erw iinscht u nd  

zweckmaBig, wenn iiber die beachtlichen Darlegungen 

Springorum s auch  an  dieser Stelle eingehend berichtet 

w ird . E r  f iih rte  u . a. etwa folgendes a u s :

Z u r  groBten Befried igung der W ir tscha ft konn te  in  

den le tzten  M onaten eine n ic h t unerhebliche Besserung 

der Lage der Re ichsbahn  festgestellt werden. D ie  Aus- 

gaben iiberstiegen die E in nahm en  im  Februar 1926 noch 

u m  rd . 49 M ili. Al, im  M arz u m  rd . 20 M ili. J ll, im  A pril 

um  rd . 10 M ili. J ll, im  M a i u nd  J u n i  u m  rd. 7 M ili. J ll. Der 

M onat J u l i  1926 brachte erstm alig in  diesem Jah re  einen 

UeberschuB von rd . 10 M ili. Al.
Yerg le icht m an  die m ona tlichen  E in n ah m en  des 

Jahres 1926 m it  denen des Jahres 1925, so is t eine im m er 

starker werdende A nnaherung  festzustellen. Gegeniiber 

den gleichen M onaten 1925 blieben die G esam te innahm en 

des Jahres 1926 zuriick  im  M ona t A p r il u m  rd . 47 M ili. Jll, 
im  M a i u nd  J u n i  um  rd . 18 M ili. Jll u n d  im  J u l i  n u r  noch 

u m  9 M ili Al. H ochstw ahrschein lich werden die August- 

e innahm en dieses Jahres erstm alig  die E in n ah m en  des 

gleichen M onats im  V orjahr erreichen oder sogar iiber- 

schreiten. Bei diesen Gegeniiberste llungen der m o n a t

lichen E in nahm en  yon 1925 u n d  1926 darf n a tiir lich  n ich t 

iibersehen werden, daB die diesjahrigen Ausgaben der 

R e ichsbahn  infolge der erhohten Repara tions lasten  u nd  

anderer U m stande  durchweg starker angewachsen sind. 

D er UeberschuB von rd . 10 M ili. Jll im  M ona t J u l i  1926 

is t zweifellos bei dem  R iesenhausha lt der R e ichsbahn  

durchaus kein tiberwaltigender. F iir  eine a llzu  giinstige 

B eurte ilung  der Verhaltnisse lieg t auch  deswegen kein 

An laB  vor, weil f iir  die festgestellte erfreuliche Verkehrs- 

belebung u nd  E innahm este igerung U m stande  maBgebend 

gewesen sind, die zwar heute noch yorliegen, aber yiel- 

le ich t zu  einem  m ehr oder weniger groBen Teile n u r  yor- 

iibergehender N a tu r  sein werden. E r inn e rt sei an  das 

besonders starkę Anwachsen des K ohlenyerkehrs ais 

Fo lgę des englischen Bergarbeiterstreiks. Im  A ugus t 

1926 w ar z. B . die werktagliche K oh lenforderung im  R u h r 

gebiet (396 000 t)-sogar hoher ais 1913 (389 50 01). Jedoch 

is t die erfreuliche Yerkehrsentw ick lung n ic h t a lle in  auf 

den erhohten K oh lenabsatz  beschrankt geblieben, sie- is t 

y ie lm ehr auch bei anderen G iiterarten festzustellen u nd  

n ic h t n u r  bei den Saisonyerkehrsgiitern.

D ie  E n tw ick lung  der geldlichen Lage der Deutschen 

Reichsbahn-Gesellschaft, yerbunden m it  der begriindeten 

A nnahm e , daB der tiefste P u n k t  des N iedergangs des 

deutschen W irtschafts lebens erreicht oder auch  iiber- 

schritten  ist, daB sich also die deutsche W ir tsch a ft zum  

Teil in  e inem  Zustande langsam  aufsteigender K o n ju n k tu r  

befinde t, berechtig t m ich  meines E rachtens, der D e u t

schen Reichsbahn-Gesellschaft heute w ieder Yerkehrs- 

u n d  Tarifw iinsche zu un terbre iten  u nd  M aB nahm en zu 

em pfehlen, d ie zu einem  Teile m it  dazu beitragen werden, 

die festzustellende le ichte Besserung der W irtschafts lage 

zu einer fo r td auem d en  E rscheinung zu machen.

Im  H in b lic k  au f d ie in  V orbere itung befind liche  

a l lg e m e in e  G u t e r t a r i f r e f  o rm  ist es sehr bedauerlicb , 

noch keine yerkehrsstatistischen Ergebnisse des Jahres 

1925, yerbunden m it  A ngaben  iiber die in  den yerschie

denen E n tfem ungszonen  beforderten G iiterm engen u n d  

fi ber die entsprechenden F rach ten  in  den einze lnen Giiter-

ldassen, yorliegen zu  haben , ohne die U ntersuchungen von 

p raktischem  W erte  k au m  m oglich  sind . D ie  S ta tis tik

1924 is t gerade fiir  das hiesige W irtschąftsgeb ie t besonders 

unb rauchbar, weil dam als die Besatzung, die Zollgrenze 

u nd  die Regie Verhaltnisse geschaffen haben , yon denen 

unm og lich  ausgegangen werden kann . Ic h  m óchte  naich 

darauf beschranken, die B it te  nochm als m it  N achdruck  

heryorzuheben, die bereits G ehe im rat K a s t l  gelegentlich 

der Dresdener M itg liederversam m lung des Reichsyer- 

bandes der D eutschen In dus tr ie  zu m  A usdruck  gebracht 

h a t, die R e ichsbahn  m óge den AbschluB  der Vorarbeiten, 

ohne daB diese aber zu Lasten der Q u a lita t  iiberstiirzt 

w erden, tu n lic h s t beschleunigen u n d  ba ldm óg lichst die 

statis tischen Ergebnisse des Jahres 1925 yeroffentlichen. 

W e nn  diese yorliegen, d an n  konn te  wenigstens die W ir t 

schaft schon von  sich aus au f G rund  ta tsach licher Unter- 

lagen z. B . zu der besonders w ichtigen Frage der Vertikal- 

staffel S te llung  nehm en, w ahrend bis d ah in  w oh l sam tliche 

A rbe iten  von m ehr oder weniger theoretischem  W erte 

b le iben miissen.

D ie A u s n a h m e t a r i f  e der R e ichsbahn  stellen heute 

einen W irrw arr dar, der schlechterdings k au m  noch iiber - 

bo ten  werden kann . Selbst heryorragende Sachkenner 

finden  sich au f diesem Gebiete bei der unlibersehbaren 

A n zah l der A usnahm etarife  n ic h t m ehr zurecht. Hoffent- 

lich  b ie te t der bevorstehende N euau fbau  des Normal- 

gutertarifs  Gelegenheit, die Z ah l der Ausnahm etarife  

wieder au f e in angemessenes M afi zuriickzubringen. B is 

d ah in  m iissen w ir uns notgedrungen m it  der bestehenden, 

an  sich zu bedauernden Sachlage ab finden ; die Z a h l der 

A usnahm etarife  w ird  sich sogar bis zur Neuregelung des 

Tarifwesens noch yergroBern miissen.

D ie  T ar ifm aB nahm en, welche die Deutsche Reichs- 

bahn-Gesellschaft bisher zur F ó r d e r u n g  d e r  A u s f u h r  

ergriffen h a t, s ind  leider ais yo llig  unzu lang lich  zu be- 

zeichnen. Diese Tatsache is t u m  so bedauerlicher, ais 

schon im  H in b lic k  au f die A usw irkungen des Dawesplans 

ke in  L a n d  der W e lt  au f eine gróBere Ausfuhrnotwendig- 

ke it angewiesen is t wie das Deutsche R e ich . W egen K urze  

der zur Verfiigung stehenden Z e it m uB  ich  m ich  leider 

d arau f beschranken, n u r  au f solche bestehenden Ausfuhr- 

ausnahm etarife  h inzuweisen oder Tarifw iinsche solcher 

A r t  yorzutragen , die die Schliisselindustrie betreffen, 

tro tzdem  ich  durchaus n ic h t yerkenne, daB bei den iibrigen 

In dus tr ie n  ahnliche dringende Bediirfnisse zweifellos 

auch  yorliegen.

I n  erster L in ie  m och te  ich  Ih re  A u fm erksam ke it auf 

den A usnahm etar if 35 fiir  E isen u n d  S tah l, Eisen- und  

S tah lw aren zur A us fuh r iiber See lenken, der leider die 

a llgem einen Tariferm aB igungen im  Jah re  1924 n ic h t mit- 

gem ach t h a t. D ie  am  1. A ugus t 1925 yorgenom m ene Er- 

m afiigung  um  rd . 12 %  sowie die iib rigen im  le tz ten  Jah re  

yerfiig ten Aenderungen s ind  gewifl begriiB t w orden; sie 

entsprachen aber keineswegs den ta tsach lichen  Bediirf- 

nissen.

D ie  heute  g iilt igen  Frachtsatze  des Ausnahm etarifs  35 

vom  R uh rgeb ie t z. B . nach  Brem en u n d  H am b u rg  sind 

im m er noch rd . zwei- bis y ie rm al so hoch  wie die Satze 

des Jahres 1913 bei den entsprechenden T arifen  fiir  die 

A us fuh r  von E isen u n d  S tah l nach  auBerdeutschen und  

auBereuropaischen Landern . E s is t schwer zu yerstehen, 

daB die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft m it  ihrer 

F rach te n p o lit ik  den bestehenden Bediirfn issen n ich t 

besser nachkom m t. Es ware dies der geeignete W eg, die 

A us fuh r zu fordern u n d  die B ahnyerfrach tungen  zu 

steigern. D ie  R e ichsbahn  m ogę auch  iiberzeugt sein, 

daB die B e ibeha ltung  der hohen F rach ten  des A usnahm e

tarifs  35 in  erster L in ie  da fiir  ursach lich  gewesen ist, daB 

die zur A us fuh r bes tim m ten  E iseng iiter au f dem  Wege 

bis zu den Seehafenstationen im m er m ehr au f die Binnen- 

wasserstraBen abgew andert sind . E in e n  D iens t h a t  sich 

die E isenbahn  durch  diese T a r ifp o lit ik  w ahrlich  n ich t
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erwiesen. Der R e ichsbahn  m óchte  ich  dringend  anraten , 

gerade je tz t , wo die In d u s tr ie  langsam  an fang t, zu nor- 

malen Verhaltn issen zuriickzukehren , auch  in  dieser 

H ins ich t kau fm ann ischer zu arbe iten . K le in liche  Zweifel 

und Bedenken m iissen schw inden. Beide Teile werden 

daraus N u tzen  ziehen. D ie  R e ich sbahn  sollte die M ahnung  

beachten, n ic h t  so lange zu w arten , bis es zu spat ist. 

D ie K onzernen tw ick lung  b ie te t Gelegenheit, die Er- 

zeugungsstatten der A us fuh rg iite r  in  ganz erheblichem 

U m fange an  die Wassers trafie zu yerlegen. T rag t die 

Re ichsbahn dieser E rw agung  n ic h t b a ld  in  ausreichendem 

Mafie R echnung , so befiirchte ich  die N ahe  des Zeit- 

punktes, in  dem  der grofite Teil des Verkehrs, den die 

B ahn heute noch  h a t, f iir  sie unw ide rb ring lich  yerloren 

ist. Diese m ogliche E n tw ick lu ng  f i i r c h t e  ich, weil ge

rade auch  fiir  die W ir ts c h a ft eine gedeihliche E n tw ic k 

lung der R e ich sbahn  von grófitem  W e rt ist.

Gewisse Versuche der E isenbahn , im  R a h m e n  des 

Ausnahm etarifs 35 k leine E rle ich terungen  zu  gewahren, 

sind a llerdings bereits gem ach t. Ic h  denke a n  die beson

deren Frach term aB igungen  f iir  eiserne R ohren , f iir  die 

in bestim m ten  Yerkehrsbeziehungen Frachterm aB igungen 

gewahrt werden un te r  der B ed ingung , dafi d ie Absender 

fiir die A uflie ferung bes tim m ter M indestm engen innerha lb  

eines bes tim m ten  Z e itabschn ittes  die G ew ahr ilbernehm en. 

Die Ausdehnung  einer solchen V erg iinstigung au f andere 

Erzeugnisse fin d e t ein  un iiberw ind liches H indern is  darin , 

daB eine solche G ew ahr un te r  den obw altenden  U m 

standen m eist n ic h t  iib e rnom m en  w erden kann .

Ic h  w iinsche dr ingend , die In d u s tr ie  ware in  der Lage, 

solche sorglosen Geschafte abschlieBen zu konnen . D abe i 

stehe ich  n ic h t  an , zu  erklaren, daB es y o m  S ta n d -  

p u n k t  d e r  R e ic h s b a h n  a u s  b e t r a c h t e t  ais selbst- 

yerstandlich bezeichnet werden k ann , daB sie wegen der 

zweifellos noch im m er n ic h t rosigen Geld lage F rach t

ermaBigungen n u r  d a n n  gewahren w ill, w enn un te r  a llen 

U m standen sichergestellt is t, daB die errechneten Ein- 

nahm eausfalle  info lge  der F rach tsenkung  durch  e n t

sprechenden M ehryerkehr zu m  m indesten ausgeglichen 

werden. Zweifellos s ind  auch  F a lle  denkbar, in  denen je 

nach den Auslandsgeschaftsabschliissen u n d  nach  der 

Hohe der festgesetzten Yersandm engen die Mindest- 

mengengewahr yon  den Absendern ohne Bedenken iiber- 

nom m en werden kann . G rundsa tz lich  sind  aber yom  

S tan dp unk t der W ir ts c h a ft gegen die M indestmengen- 

tarife , wenigstens im  R a h m e n  des A usnahm etar ifs  35, 

ganz erhebliche Bedenken zu  erheben. Z unachs t konnen 

die W erke u n d  die Verbande in  den m eisten F a lle n  eine 

Gewahr fiir  d ie A uflie fe rung  bes tim m ter M engen innerha lb  

eines bes tim m ten  Ze itraum s schon im  H in b lic k  au f die 

noch unsicheren W irtschaftsverha ltn isse  unm og lich  iiber- 

nehmen. H in zu  k o m m t noch , daB durch  solche Tarife 

fast stets die u nb ed in g t erforderliche yorherige sichere 

Preisberechnung zun ich te  gem ach t w ird . D ie  Auslands- 

geschafte s ind  o hneh in  in  den g iinstigsten F a lle n  zu 

Selbstkostenpreisen abzuschlieBen. W ird  durch  die 

M indestm engentarife  in  die Ausfuhrgeschafte  noch die 

Gefahr h ine ingebrach t, n ic h t  unbedeu tende  F rach ten  

nachzahlen zu  m iissen, d a n n  w erden dadurch  zweifellos 

die Abschliisse solcher Auslandsgeschafte  wegen Un- 

sicherheit der Befórderungskosten ganz erheblich er- 

schwert, wenn n ic h t sogar unm og lich  gem acht.

Im  iib rigen sind  d ie M indestm engen tarife , die ich  im  

Auge habe, led ig lich  ais W e ttbew erbstarife  gegen andere 

V erkehrsuntem ehm en anzusprechen. Solche Tarife , 

die au f einen V erkehrszuwachs h inz ie len , m uB  meines 

Erachtens d ie R e ich sbahn  ais kaufm ann isches Unter- 

nehm en schon im  eigenen V orte il au f G ru nd  ihrer Ver- 

kehrswerbepflicht erst erstellen, ohne daB die Absender 

die fiir  sie im m e rh in  u nd ankba re  A u fgabe  iibem ehm en , 

zugunsten der E isenbahn  ais V ersicherungsanstalten fiir  

etwaige F rachtenausfa lle  zu d ienen. Im  iib rigen k a n n  die 

Re ichsbahn bei diesen M indestm engen- oder Wett- 

bewerbstarifen den E rfo lg  yon  vornhere in  schon durch 

die Frachtyerg le iche bei den yerschiedenen Verkehrs- 

m itte ln  unschwer iibersehen, so daB e in R is ik o  k aum  

wahrscheinlich ist.

A us a ll diesen G riinden  m uB  ich  dem  dringenden 

W unsche A usdruck  geben, d ie R e ichsbahn  mogę v o n  einer 

M indestm engengew ahr wenigstens in  solchen F a lle n  

A b s tand  nehm en, in  denen die Versender solche Ver- 

p flich tungen  n ic h t iibernehm en konnen . G eschieht dies 

n ic h t u n d  der M indestm engen tarif w ird  deswegen n ic h t 

erstellt, so w ird  die R e ich sbahn  yorw iegend a lle in  von 

dem  Schaden getroffen; denn fiir  die hiesige Indus tr ie , 

d ie E isen u n d  S tah l iiber See ausfiih rt, s ind  andere billigere 

V erkehrsm itte l yo rhanden .

D a  ich au f die erforderliche E rm aB igung  des A u s 

nahm etarifs  35 hingew iesen habe , m uB  ich  in  diesem Z u 

sam m enhang noch  au f d ie Tatsache au fm erksam  m achen , 

daB A usnahm e ta r if 35 B , der der A us fuh r  von  E isen  u n d  

S tah l iiber belgische Seehafen zugute  k o m m t u n d  der be

k ann tlic h  seinerzeit au f G ru nd  einer belgischen F órderung  

aus dem  Versailler Friedensvertrag  erste llt werden 

m ufite , m it  W irk u n g  vom  16. O k tober aufgehoben w ird . 

Dieser T arif ist deswegen f iir  die R uh re isen indus trie  n ich t 

von allgem ein erheblicher B edeu tung  gewesen, w eil die 

w ich tigsten u n d  m eisten V ersandsta tionen  f iir  E isen u n d  

S tah l n ic h t  in  den G eltungsbereich des Tarifs aufge- 

nom m en werden. Jedenfa lls  is t es aber e in  unbed ing tes 

E rfordernis, dafi d ie rheinisch-westfalische Eisen- u n d  

S tah lindus tr ie  die M og lichke it ha t, ihre Erzeugnisse fiir  

die Ueberseeausfuhr zu e rm afiig ten  F rach tsa tzen  n ic h t 

n u r  iiber die deutschen Nordseehafen, sondern auch  iiber 

die belgischen u n d  ho lland ischen Seehafen le iten  zu  k o n 

nen. So sehr zweifellos den B ism arckschen G edanken  

der na tiona len  Seehafenpo litik  vo lle  B erechtigung bei- 

zumessen ist, so darf aber doch n ic h t zum  Besten der 

deutschen A us fuh r  eine Yerg iins tigung  der E isenbahn- 

frach ten nach  A n tw erpen , R o tte rd a m  usw . yersagt 

bleiben, weil in  y ielen F a lle n  die ausland ischen K u n d e n  

den W eg iiber diese Seehafen yorschreiben. E s  h a nd e lt 

sich also u m  solche n ic h t seltenen Fa lle , in  denen d ie Aus- 

fuhrsendungen tro tz  gu ten  W illens  der Absender n ic h t 

iiber deutsche Seehafen gele itet werden konnen , u n d  in  

denen die A us fuh r indus tr ie  geradezu vor die Notwendig- 

ke it gestellt is t, entweder das Auslandsgeschaft m it  Weg- 

yorschrift A n tw erpen  oder R o tte rd am  abzuschlieBen 

oder ganz darau f zu  yerzichten . T rotz unserer y ie lfach  

gleichgerichteten W unsche  u n d  des freundschaftlichen  

E inyernehm ens m it  den deutschen Nordseehafen m uB 

daher vom  S ta n d p u n k t der Eisen- u n d  S tah lindus tr ie  

u nd  des hiesigen Gebiets die Fórde rung  yertre ten werden, 

zusam m en m it  einer w irksam en E rm aB igung  des A u s 

nahm etarifs 35 zugleich den A usnahm e ta r if f i ir  E isen  u n d  

S tah l zu r A us fuh r  iiber die trockene westliche G renze in  

K ra f t  zu setzen. B ekann tlich  w urden  schon im  A p r il

1925 von  der S tand igen  T ar if kom m iss ion  die E in f iih ru n g  

von allgem einen A usnahm etar ifen  f i ir  d ie  A u s fuh r  von  

E isen u n d  S tah l iiber die trockene Grenze em pfoh len , 

wobei A usg le ichsm afinahm en fiir  d ie Seehafen ais not- 

w endig bezeichnet w urden. Ic h  k a n n  m ich  fiir  das Ruhr-  

gebiet dem  dringenden W unsch  au f ba ld ige  D u rch fiih ru ng  

solcher M aB nahm en n u r  anschliefien u n d  m uB  d ie  E r 

k larung  abgeben, daB durch  das Feh len  yon  solchen A u s 

nahm etar ife n  die so dringend  no tw end ige  A us fuh r  stark  

beh indert w ird .

Z u  erw ahnen w aren w e ite rh in  die berech tig ten  Be- 

strebungen des Stahlwerks-Verbandes u n d  anderer Or- 

gan isa tionen au f H e r a b t a r i f i e r u n g  v o n  K a l k s t e i n ,  

R o h d o l o m i t ,  g e b r a n n t e m  K a l k  u n d  S in t e r -  

d o l o m i t ,  d ie sich nach  dem  je tz igen  S tan d  der Sachlage 

d ah in  y erd ich te t haben , e inen A usnahm e ta r if led ig lich  

fiir  K a lks te ine  u n d  R o h d o lo m it  in  E rw agung  zu  ziehen, 

dessen A nw endungsbed ingungen  den G ebrauch  des zu 

den Satzen dieses Tarifs beforderten K a lks te ins  zum  Bren- 

nen von K a lk  au f der H u tte  ausschlieBt. E s ware d r ingend  

zu w iinschen, daB die be i der R e ich sbahn  noch  schweben- 

den E rhebungen  iiber diesen T ar if b a ld  abgeschlossen 

werden u n d  er au f der erorterten G rund lage  erste llt w ird , 

d ie meines W issens auch  den W iinschen  des deutschen 

K a lkbundes  R echnung  trag t.

D er inzw ischen am  1. Septem ber 1926 in  K r a f t  

gesetzte A u s n a h m e t a r i f  f i i r  M i n e t t e ,  der auch  ais



1376 Stahl und Eisen. W ir t s c h a f t l ic h e  R u n d s c h a u . 46. Jahrg. Nr. 40.

W ettbew erbs tarif zu werten is t, is t le bha ft zu  begriiBen, 

wenngleioh er den berechtigten W iinschen keineswegs ent- 

spricht. D er festgesetzte E inhe itssatz is t zu hoch ; er 

bedarf zum  eigenen Besten der B e ichsbahn einer weiteren 

angemessenen E rm aB igung . E s ist zu erwarten, daB die 

B em iihungen , die au f eine Verwendung der leeren, m it  

K oh le n  u n d  K oks beladen gewesenen deutschen W agen 

fu r  den M ine tteversand hinzie len, zu dem  gew iinschten 

Ergebnis gelangen. D an n  w ird  auc łi der geldliche E rfo lg  

dieses lohnenden R iick frach tta rifs  f u r  d ie  D e u t s c h e  

R e ic h s b a h n - G e s e l l s c h a f t  zweifellos n ic h t ausbleiben. 

Z u  bem angeln is t, daB die E in fiih rung  dieses Ausnahme- 

tarifs  von der R e ichsbahn  so lange verzogert wurde. 

D abe i m uB die bestim m te E rw artung  ausgesprochen 

werden, daB die Geltungsdauer des Tarifs bis zum  31. O k 

tober 1926 n u r  form ale B edeutung h a t. W e nn  auch  die 

E isenbahnverw altung  gleich erklarte , die jedesmalige 

Yerlangerung des Tarifs sei in  Aussicht genom m en, so ist 

aber doch die enge Begrenzung der G iiltigke itsdauer ge- 

eignet, das m og lichst g iinstige Ausw irken des Tarifs zu 

verhindern. F iir  einen yerhaltnism aB ig kurzeń  Z e itraum  

k ann  sich ein H iittenw erk , das bisher au f den Minette- 

verbrauch verzichtet h a t, au f den Bezug dieser E rze  n ich t 

um ste llen . E benfa lls werden sich die M ine ttegruben fiir  

eine kurze Ze it ungern au f eine etwa hervorgerufene u nd  

notwendige M ehrforderung einstellen. Schon deswegen 

ware meines Erachtens die unruhestiftende Zeitbeschran- 

kung  durchaus unno tig . A uch  e in solcher T arif m uB  sich 

erst einspielen, ehe er zur vo llen B edeutung  gelangen 

kann .

D ie  P r i v a t g l e i s a n s c h l u B v e r h a l t n i s s e  geben der 

W ir tscha ft ganz besonders zu K lagen  AnlaB . D ie  AnschluB- 

kosten im  a llgem einen s ind  gegenuber fr iiher durchweg 

gewaltig  erhoht worden. Obw oh l es zweifellos r ich tig  ist, 

daB die R e ichsbahn  m it  k leineren Anschliissen keine 

Geschafte m aehen kann , erscheint es aber doch sonderbar, 

daB sie — wie behaup te t w ird  — nach den gem achten 

Festste llungen bei ih ren gesam ten Anschliissen angeblich 

im m er noch einen V erlust von  yerschiedenen M illionen  

M ark  zu yerzeichnen h a t. Sehr w ich tig  waren nahere A n 

gaben dariiber, wie diese R echnung  im  einzelnen aufge

ste llt w orden is t, ob insbesondere die R e ichsbahn  bei 

diesen Berechnungen auch  die Vorteile angemessen be- 

r iicks ich tig t h a t, die sie selbst aus dem  Yorhandense in  

der vielen Anschliisse zieht. Keineswegs darf iibersehen 

werden, daB die Anschliisse d ie R e ichsbahn  der N o t 

w end igke it entheben, zu eigenen Lasten  ungeheure 

Streckengleise, besonders Freiladegleise, bere it zu ha lten , 

daB ferner wenigstens die GroBanschlieBer im  hiesigen 

Bezirk  — w ie spater noch ausgefiih rt werden soli — zu- 

gunsten der Re ichsbahn  viele A rbe it ubernom m en haben , 

die ihrer N a tu r  nach n ieh t Sache der AnschlieBer sind. 

W erden diese U m stande  alle beriicksichtig t, so g laube 

ich  n ic h t, daB die B ehaup tung  des Fehlbetrages bei den 

Priyatgleisanschliissen aufrecht erha lten  werden kann .

D ie  T o n n e n k o n t r o l l e  — d. h . die R iickgabe  der 

dem  AnschluB  zugefiih rten  W agen n ic h t nach der Num- 

m er u n d  S tiickzah l, sondern nach der T onnenzah l — 

besteht bisher led ig lich bei den Zechen. D ringend  er- 

w iinsch t is t die Ausdehnung dieses Yerfahrens auch  auf 

andere GroBanschlieBer, z. B . au f H uttenw erke , wobei 

n a tu r lic h  eine Beschrankung der T onnenkontro lle  auf 

die G a ttu n g  der O-W agen unerlaB lich zu sein scheint. 

Bedenken der E isenbahn  h ins ich tlich  des etwaigen Aus- 

fa lls an  S tandge ldern  d iirfen meines E rachtens n ic h t er- 

hoben werden, w eil diese G ebiihren ube rhaup t keine 

p lanm aB igen E in n ah m en  darstellen. E s m uB erw artet 

werden, daB die angeblich noch schwebenden Festste l

lungen  der E isenbahn  im  S inne einer A usdehnung  der 

T onnenkontro lle  a lsba ld  einen den berechtigten W iin- 

schen der In d us tr ie  entsprechenden AbschluB  finden .

Ic h  m achte  vo rh in  schon darauf aufm erksam , daB 

die A u s f i i l l u n g  d e r  B e k le b e z e t t e l ,  d ie  K u p p e -  

l u n g  u n d  E n t k u p p e l u n g  d e r  l u f  t g e b r e m s t e n  

W a g e n  sowie die Bere itste llung  der fertigen Wagengrup- 

pen u n d  Z iige durch  den AnschlieBer, ohne daB e ine 'b e 

sondere Y e rp flich tung  fiir  den AnschlieBer im  allgem einen

hierzu  besteht, der E isenbahn  derartige Vorte ile  b ring t, 

daB m a n  m it  F ug  u n d  R e c h t e in tatsachliches Entgegen- 

kom m en der R e ichsbahnyerw a ltung  erwarten sollte. 

H ie rbe i is t in  erster L in ie  zu  denken a n  eine yerb iirgte 

E rs ta ttu n g  von  W agenstandge ld  in  bestim m ter H ohe 

zu Ze iten  des W ageniiberflusses u n d  zur Z e it w irtschaft- 

licher N otlage , ferner aber auch  a n  e in Entgegenkom m en 

durch  Tarifbeg iinstigungen bei A uflie ferung geschlossener 

W agengruppen  oder Ziige, w ie dies z. B . vor dem  K riege 

schon bei g leichzeitiger A uflie ferung von 45 t  von  einer 

Y ersandsta tion  an  denselben E m p fange r bestand.

Beziig lich  des Streites iiber die u n k i i n d b a r e n  An- 

s c h lu B v e r t r a g e  s ind  zw ar die Yerhaltn isse durch  die 

neueste Reichsgerichtsentscheidung in  etw a gek lart und  

erle ichtert w orden; eine uns nahestehende Reichsbahn- 

d irek tio n  such t aber nach  wie vor m it  a llen m oglichen 

M itte ln  einen D ruck  au f die betreffenden AnschlieBer 

zwecks A ufgabe der unk iin d b a re n  Vertrage auszu iiben 

u n d  irgendwelche Zw angslagen der W erke auszunutzen .

H inw eisen m uB ich  in  diesem Z usam m enhang  nooh 

au f eine Fórderung  der E isenbahn , iiber die nach  den 

gem achten E rfah rungen  n u r  in  den D irektionsbezirken 

Essen u n d  K o ln  gek lag t w ird . Scheinbar is t diese Forde- 

rung  in  a llen anderen Bezirken u nb ekann t. E s hande lt 

sich u m  die A u fw ertung  der P auschvęrg iitungen fiir  die 

Anschliisse aus der In fla t io n sze it. Es w iirde zu w eil 

fiih ren , w enn ich auf die Angelegenheit im  einzelnen ein- 

gehen w iirde. D ie  einzelnen Fa lle  liegen im  iib rigen je- 

weils ganz verschieden. Meines E rachtens is t es n ic h t 

unbescheiden, wenn ich  der B itte  A usdruck  gebe, die 

R e ichsbahn  mogę au f diese im m erh in  zw eife lhaften 

Forderungen nach 50prozentiger Aufw ertung  der in  den 

Jah ren  1920 bis 1923 aufgekom m enen Pauschverg iitungen 

verzichten.

H in s ich tlich  des F r a c h t s t u n d u n g s  v e r f  a h r e n s  

m itte ls  der Deutschen V erkehrskred itbank  m och te  ich  

m ich  darauf besehranken, au f die S tundungsprov is ion  

h inzuweisen, die seit dem  1. Februar 1926 bekann tlich

2 °/00 betragt, was einem  Jahreszins von 9,6 %  entsprich t. 

D iesem Z inssatz steh t e in  R e ichsbankd iskont von n u r

6 %  gegenuber. Obw oh l ich  in  U ebere ins tim m ung  m it  

den friiheren Beschliissen des Verkehrsausschusses eine 

Prov ision fiir  eine n u r  ha lbm ona tige  B anks tundung , die 

einem du rchschn ittlichen  Z ah lungsm itte l von 8 Tagen 

g le ichkom m t, iib e rhaup t ais unberech tig t ha lte , m ochte 

ich  d ringend em pfehlen, wenigstens schon recht b a ld  die 

F rach ts tundung  von 15 Tagen au f 4 W ochen  un te r  Bei- 

beha ltung  des jetzigen Provisionssatzes auszudehnen . 

H err Generald irektor D o r p m i i l l e r  h a t  eine solche MaB- 

nahm e bekann tlich  schon in  semen Ausfiih rungen vom  

19. M a i 1926 vor dem  H auptausschuB  des Reichsver- 

bandes der Deutschen In dus tr ie  in  Aussich t gestellt. 

Ic h  g laube um  so eher, daB diesen W iinschen nunm ehr 

um gehend R echnung  getragen w ird , ais der vor einigen 

Tagen veroffentlichte V erw altungsbericht der Deutschen 

V erkehrskreditbank fiir  das Geschafts jahr 1925/26 e in  

geradezu glanzendes geldliches Ergebnis ersehen laBt. 

A is D m d e n d e  werden 12 %  vorgeschlagen. Ic h  glaube, 

daB dieser H inw eis genugt, um  darzulegen, daB der 

W unsch  nach  E rm aB igung  des Provisionssatzes n ich t 

ais unbescheiden aufgefaB t werden kann .

D ie im m er wieder, insbesondere auch  von  den w ir t

schaftlichen Sp itzenyerbanden erhobenen berechtigten 

Bescbwerden gegen die A r t  der Festsetzung u n d  H ohe 

der L a g e r p l a t z m ie t e n  u n d  N u t z u n g s g e b i ih r e n  

s ind  le ider bisher ebenfalls ergebnislos geblieben. Gegen 

den von der W ir ts c h a ft geaufierten W unsch , Streitig- 

ke iten  iiber die H ohe  dieser Geb iihren Schiedsgerichten 

zur En tsche idung  zu unterb re iten , h a t  H err General

d irektor D o r p m i i l l e r  ausgefiih rt, daB dies n u r  zu w ei

teren S tre itigke iten  fiih ren w iirde ; besser ware es schon, 

beide Vertragsgegner e in ig ten sich iiber die L agerp la tz

m ie ten , w ie es im  kau fm ann ischen  Leben  iib lich  ware. 

Solche E in igungsverhand lungen  sind  zweifellos sehr er- 

w iinsch t u n d  zweckmaBig, wenn sich zwei gleich starkę 

P arte ien  gegeniiberstehen. Im  Yerkehr m it  der Re ichs

b ah n  pflegen sich aber derartige E in igungsverhand lungen
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in  der Fo rm  abzuspie len , daB die E isenbahn  d ik t ie r t u n d  

der andere Teil w oh l oder iibe l sein E inve rs tandn is  geben 

muB. H ie r u nd  da such t a llerd ings die E isenbahn  w en ig 

stens form ell e inen Yerhand lungsw eg anzubahnen . Nach- 

trag lich b le ib t es jedoch — r ich tig  be trach te t — ein 

diktatorisches Vorgehen. W as die H ohe  der L agerp la tz

m ieten angeht, so is t f i ir  das hiesige W irtschaftsgeb ie t 

besonders bem erkenswert, was H err D o rpm iille r  in  dem  

bereits angezogenen V ortrage vom  19. M a i ausfiihrte . 

E r betonte:

,,H eu te  erzielt d ie R e ichsbahn  alles in  a llem  ge- 

nom m en etw a 17 %  m ehr ais in  der Vorkriegszeit. Das 

ist e in bescheidener G ew inn . M ag in  einze lnen F a lle n  

hier u nd  da iiber das Z ie l hinausgeschossen worden 

sein, im  groBen u n d  ganzen is t aber die erhobene 

Lagerp la tzm ie te  durchaus n ic h t zu  hoch .“

Z u  dieser angeb lichen D urchschn ittserhóhung  von 

17 %  mdchte ich  zunachst betonen, daB es sich w oh l nur 

um  die Ste igerung h ande lt, u m  welche die allgem eine 

Teuerung gegenuber friiher noch iiberschritten  w ird . 

Diese Fo lgerung  is t aus einem  Bescheid der Reichs- 

bahnhaup tve rw a ltung  vom  17. Feb ruar 1926 an  den 

Zentralverband des deutschen G roBhandels zu  entneh- 

men, in  dem  zum  A usdruck  gebracht w ird , daB die Miet- 

steigerung zu e inem  erheblichen Prozen tsatz (40) a lle in 

dem gesunkenen Ge ldw ert R e ch nun g  triige u n d  fiir die 

w irk liche E rhohung  der M iete n u r  e in  Satz von 17 %  

iibrig bliebe. D an ach  be lau ft sich die durchschn ittliche  

Erhohung der L agerp la tzm ie ten  nach  den Festste llungen 

der Re ichsbahn  a u f 57 % . D iese Steigerung, die m an  im  

H inb lick  au f die verandertenV erhaltn isse bei der Deutschen 

Reichsbahn-Gesellschaft v ie lle ich t noch ais angemessen 

bezeichnen konnte , erscheint aber schwer yerstand lich , 

wenn m an die ungeheure E rh o h un g  der L agerp la tzm ieten 

dagegenhalt, d ie  insbesondere auch  im  hiesigen W ir t 

schaftsgebiet im m er w ieder festzustellen ist. D er Verein 

zur W ah rung  der gem einsam en w irtschaftlichen  Inter- 

essen in  R h e in la n d  u nd  W estfa len  sah sich deshalb ver- 

anlaBt, eine a llgem eine U m frage iiber d,e heutige und  

friihere H ohe  der L agerp la tzm ie ten  anzuste llen , wobei 

na tiir lich  etwaige besondere U m stande , die inzw ischen 

zu einer H óherbew ertung  des betreffenden Gelandes 

AnlaB gegeben haben , geziem end beriicksich tig t wurden. 

Es liegen bisher die A ngaben  iiber ru n d  100 Lagerplatz- 

m ietverhaltnisse vor. H ie rb e i ist eine durchschn ittliche  

M ieterhóhung vo n  1 8 0 %  festgestellt worden, d. h . : 

betrug die F riedensm iete 100, so w ird  heute e in  Satz 

von 280 bezah lt. D as vo n  der E isenbahn  festgestellte 

Gesamtergebnis is t meines E rach tens n u r  so zu  erklaren, 

daB h ins ich tlich  der Bem essung der M ie ten  in  e inigen B e

zirken bedeutend giinstigere Verhaltnisse vorliegen ais 

in  anderen. Der G ru nd  h ie rfu r m uB  d a r in  gesucht 

werden, daB es an  naheren allgem einen u n d  e inhe itlichen 

R ich tlin ie n  iiber die Bemessung der M ieten feh lt. Selbst- 

verstandlich k ann  n ic h t e in  fester D urchschn ittssa tz  fiir 

den Q uadra tm ete r f iir  den ganzen Bereich der R e ichs

bahn festgestellt werden. D aB  aber sehr w oh l nahere 

Bestim m ungen, d ie den unteren V erwaltungsstellen 

keinen a llzu  groBen S p ie lraum  bei der Gebiihrenfest- 

setzung lassen, festgelegt werden konnen , zeigt das Vor- 

gehen der G ruppenverw a ltung  B ayern  in  M iinchen , die 

iiber die V erm ie tung  v o n  L agerp la tzen  eine besondere 

und  sorgfaltig ausgearbeitete D ienstanw e isung  heraus- 

gegeben hat. W ie  ich  gehort habe, ist der E rfo lg  dieser 

M aBnahme auch  der gewesen, daB in  S iiddeutsch land  

K lagen au f dem  Gebiete der L agerp la tzm ie ten  iib erhaup t 

n ich t oder wenigstens bei w e item  n ic h t in  dem  MaBe 

lau t geworden s ind  w ie beispielsweise im  hiesigen Bezirk. 

D ie R e ich sbahnhaup tve rw a ltung  m ogę end lich  dafiir 

Sorge tragen, daB ahn liche  vo rb ild liche  Verhaltnisse auch  

in  den iibrigen B ezirken geschaffen werden.

Ueberall da, wo keine ausgesprochenen Lagerpla tze 

oder ke in  reines A nschluBgelande verm iete t werden, bis- 

lang aber der AbschluB  eines M ietyertrages in  Frage 

kam , k iind ig t eine uns nahestehende R e ichsbahnd irek tion  

neuerdings das V ertragsverha ltn is  m it  der Begriindung , 

sie kenne je tz t nu r noch G e s t a t t u n g s v e r t r a g e .  Diese 

Vertrage sehen jederze itigen W id e rru f u nd  erhóhte Ge-

b iihren vor. DaB  e in  industrie lles U n te rnehm en  bei der 

heutigen W irtschafts lage au f solche Forderungen  n ic h t 

ohne weiteres eingehen k a n n  u n d  w ird , lieg t a u f der 

H an d . E s erweckt b a ld  den A nsche in , ais w enn m it  

a llen  M itte ln  versucht w iirde, G runde  au s find ig  zu  

m achen, u m  G eb iihrenerhohungen rech tfe rtigen  zu  

konnen.

Bei den P r iv a t v e r w ie g u n g e n  m i t  b a h n a m t-  

l i c h e r  G i i l t i g k e i t  m uB  der Versuch der R e ich sbahn  

beanstandet werden, die P riva tw iegebeam ten  ve rtrag lich  

zu b inden, bei der N achw iegung  festgestellte Mehrge- 

w ichte von  iiber 2 %  der G iite rab fe rtig ung  zu  m e lden . 

Es hande lt sich hier u m  d ie Auflage einer V erp flich tung , 

d ie bei den P rivatw iegem eistern  schwere Gewissens- 

kam pfe auslósen muB. D ie  Versuche, d ie  von  der W ir t 

schaft bisher un te rnom m en w orden sind , u m  d ie  Ver- 

tragsbestim m ung  riickgang ig  zu  m achen , h aben  vor- 

lau fig  zu  ke inem  E rgebn is gefiihrt. D ie  Reichsbahn- 

haup tve rw a ltu ng  so llte um  so eher veranlassen, daB d ie 

Anzeigen n ich t m ehr gefórdert werden, ais d ie Angelegen- 

heit fiir die E isenbahn  auch  in  ge ld licher H in s ic h t von 

ganz unwesentlicher B edeu tung  is t; fiir  d ie  W erke 

hande lt es sich aber geradezu u m  eine Ehren frage , in  

der n ich t nachgegeben werden kann .

E in  bedauerliches K a p ite l im  E isenbahnverkehrs- 

wesen ist d ie erschreckende Z unahm e  der B e t r ie b s -  

u n f a l le .  Le ider haben sich diese Verhaltn isse bereits 

so gestaltet, daB das a lte  V ertrauen in  die B etriebs

sicherheit der deutschen E isenbahnen  im  In- u n d  A u s la nd  

erschiittert zu  werden droht. E in  n ic h t unerheb licher 

Teil der U nfa lle  ist bekann tlich  au f verbrecherische Ein- 

griffe zuriickzufiih ren , d ie le ider durch  noch  so umfang- 

reiche u n d  kostspielige GegenmaBregeln n u r  sehr schwer 

vere ite lt werden konnen. Es is t bekann t, daB bereits 

zahlreiche V orkehrungen zur w eitm og lichsten Y e rh iitu ng  

von  B etriebsun fa llen  vo n  der R e ich sbahn  getroffen 

worden sind . I n  die V erw a ltung  darf getrost das Ver- 

trauen  gesetzt werden, daB alles M enschenm ogliche ge- 

schieht, um  eine Besserung der V erhaltnisse zu  erzielen. 

Befremden haben a llerd ings A us fiih rungen  au f der D o r t 

m under G enera lversam m lung der deutschen Lokom otiv- 

fiihrer ausgelost, w orin  au f den m og lichen Nachw eis hin- 

gewiesen wurde, daB sich beispielsweise a u f der Strecke 

O ffenburg— Basel der Oberbau  in  ke inem  g u ten  Z u 

stande befinde. O b  dies z u tr iff t , en tz ieh t sich m einer 

K enn tn is . A n  einer dauernden vorz iig lichen  Instand-  

h a ltu n g  u nd  rechtze itigen E rneuerung  des Oberbaues 

und  des gesam ten Betriebszeuges darf es selbstverstand- 

lich  unter ke inen U m standen  fehlen.

Z u m  SchluB m óchte  ich  noch  m it  zwei W o r te n  au f 

die Z usam m enarbe it zw ischen R e ichsbahn  u n d  W irt-  

schaftsvertretungen zu  sprechen kom m en . H e rr  Dorp- 

m iille r h a t m it  R ech t au f die Leerlau farbe it aufm erksam  

gem acht, d ie dadu rch  en tsteh t, daB unzah lig e  E in g aben  

ans ta tt an  die zustand igen  R e ich sbahnd irek tio nen  an  die 

H aup tv e rw a ltu ng  oder auch  noch a n  zah lre iche andere 

Stellen gerichtet werden, d ie den Schriftwechsel natiir- 

lich  au f dem  Geschaftswege den zustand igen  D ire k tio n en  

zur weiteren Yeran lassung zu le iten  mussen. D ie  W ir t 

schaft h a t zweifellos die P flic h t, der R e ich sbahn  ihre 

A u fgaben  tu n lic h s t zu  erle ichtern. Anderseits verursaeht 

meines E rachtens aber d ie  R e ich sbahn  selbst unno tige  

M ehrarbeit, u n d  zwar insofern, ais sie irgendw elche 

N euerungen im  Verkehrswesen u n m i t t e l b a r  o h n e  

v o r h e r ig e  A n h ó r u n g  d e r  b e t e i l i g t e n  W ir t -  

s c h a f t s o r g a n is a t i o n e n  d u r c h f i i h r t .  T ragen die 

V erkehrstreibenden B edenken, den  neuen Forderungen  

zu entsprechen, u n d  solche F a lle  tre ten  sehr h au fig  ein, 

so w enden sie sich zu m  T eil in  Beschwerden u n m itte lb a r  

an  die A em ter, R e ich sbahnd irek tio nen  oder sogar a n  die 

H aup tve rw a ltu ng , zu m  Teil zunachs t a n  d ie w irtsch a ft

lichen O rgan isationen , d ie ihrerseits auoh w ieder bei den 

yerschiedenen R e ichsbahns te llen  G egenvorste llungen er- 

heben. W iirde  die R e ich sbahn  v o r  D u rc h fiih ru n g  be- 

ach tlicher M aB nahm en den groBeren W irtschaftsver- 

tre tungen  h ie ryon  K en n tn is  geben u n d  im  B enehm en m it  

ihnen etwaige str ittige  F ragen  k laren , so w urden  d ie  w ir t 

schaftlichen V erbandę u n d  K órperscha ften  den  ange-
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schlossenen Verkehrstreibenden entspreohende aufkla- 

rende M itte ilung^m achen , w odurch meines E rachtens den 

Belangen der W irtscha ft u nd  R e ichsbahn  sehr gedient 

w iirde. Ic h  habe die Ueberzeugung, daB in  diesem E a lle  

m ancher Schriftwechsel, der die R e ichsbahnste llen  heute 

noch belastet, in  P o rtfa ll kom m t.

Ic h  schlieBe m it  dem  dringenden W unsche, daB die 

giinstigere E n tw ick lung  der Lage der R e ich sbahn  an-

h a lte n  mogę, d am it sie w ieder im s tande  ist, m ehr ais bis

her den Bediirfn issen der W ir tscha ft R echnung  tragen 

zu  konnen . D a n n  w ird  auch  von  selbst das friihere, 

u nbed ing t erforderliche freundschaftliche  V erha ltn is  zw i

schen R e ichsbahn  u n d  W ir tsch a ft restlos w ieder her

gestellt sein, das noch  vor w enigen M onaten  durch 

M achenschaften aller A r t  bedauerlicherweise em p fin d lic h  

g e tr iib t w orden war.

Die Lage des deutschen Eisenmarktes im September 1926.

1. R H E IN L A N D - W E S T F A L E N . -  W esentliche 

Aenderungen der W irtschafts lage  s ind  — sowohl vom  

S tan dp u nk t der G esam tw irtschaft ais auch  im  besonderen 

Tom S tan d p u nk t der E isen schaffenden In d us tr ie  aus — 

im  B erichtsm onat n ic h t  erfolgt.

M it  der Fo rtdauer des englischen Bergarbeiter- 

streiks konnte  sich natiirlicherweise die Absatzlage fiir  

den B ergbau u n d  m itte lb a r  in  gewissem U m fange auch  

f iir  die E isenindustrie  weiter festigen. Ob dieser Zustand  

aber schon ais Beweis einer endg iiltigen U eberw indung 

der K rise angesehen werden kann , m uB angesichts der 

im m er noch bedeutsam en Re ihe  entgegengesetzt wirken- 

der U m stande , von denen nu r das Eehlen einer durch- 

schlagenden Besserung des In landsm ark tes  u n d  die in  

der ganzen W ir tscha ft bemerkbare S tórung  der Erzeu- 

gungsbedingungen durch  die iibera ll auftre tenden Lohn- 

forderungen heryorgehoben seien, m it  g u tem  R ech t 

nach wie yor angezweifelt werden. Insbesondere ver- 

starken die noch durchaus ungelóste Frage der Erwerbs- 

losigkeit sowie die anhaltende P ass iv ita t der deutschen 

H ande lsb ilanz, dereń geringer R iickgang  gegeniiber dem  

Y o rm ona t i n  erster L in ie  auf ein weiteres durch  den eng

lischen K oh lenstre ik  erhóhtes Steigen der Kohlen- 

ausfuhr zu ruckzufiihren ist, die Berechtigung einer nu r 

beschrankt hoffnungsvollen B eurte ilung  der nachsten 

w irtschaftlichen Z u k u n ft , f iir  die m an  der iiber kurz  oder 

lang  doch e inm al w ieder auflebenden englischen Kohlen- 

fórderung sowie auch  nach AbschluB  der europaischen 

R ohstah lgem einschaft (solange diese wenigstens keine 

P re isb indungen yorsieht) dem  westlichen Valuta-W ett- 

bewerb eine besondere R o lle  zumessen muB.

Inzw ischen is t D eu tsch land  durch  BeschluB des 

Y ó lkerbundes vom  8. Septem ber in  den V ó lk e rbund  u nd  

ais standiges M itg lied  in  dessen R a t  aufgenom m en worden. 

D ie  Ausw irkungen dieses w eltgeschichtlichen Ereignisses 

m iissen abgew artet werden, aber selbst im  besten Fa lle  

w ird  uns nach  auflen wie nach innen , po litisch  wie wirt- 

schaftlich  v ie l zu  tu n  iib rig  bleiben. A u f die B edeutung 

der Frankenfestigung haben  w ir oben schon hingew iesen; 

was die deutscherseits dabe i zu  leistende H ilfe  anbe lang t, 

so w ird  es au f den Preis ankom m en , den die Gegenseite 

h ierfiir zu  zah len  bereit ist. N ic h t m inder w ich tig  ware — 

sowohl zu r E rfiillu ng  druben ebenfalls bestehender 

zweifelloser sozialer P flich ten , ais auch  wegen des Wett- 

bewerbs im  deutschen In la nde  u n d  au f dem  Welt- 

m ark te  —, wenn das gesamte A us land  die bestehenden 

deutschen Sozia le inrich tungen auch  bei sich e infiihrte . 

D ie auslandische In dus tr ie  h a tte  d ann  m ehr oder m inder 

die gleichen Sozia llasten zu tragen wie die deutsche, und  

ih r  auch  in  dieser H in s ic h t yorhandener, n ic h t berech- 

t ig te r  groBer Vorsprung in  den Selbstkosten u n d  Yer- 

kaufspre isen, e in e  der Quellen deutscher Verluste, w iirde 

d an n  unge fahr beseitigt werden. Das is t u m  so w ichtiger, 

ais die auslandische E isen industrie  infolge ihrer m eist 

v ie l g iinstigeren geographischen Lage zu den Erzgewin- 

nungssta tten  u n d  Seehafen sowieso stark  bevorzugt ist. 

G rundsa tz lich  h a t  der deutsche A uB enm in is ter diese 

Frage in  G enf bereits angeschnitten , was m an  n u r  be- 

griiBen k a n n ; denn der deutschen W ir tsch a ft bereiten 

die sozia lpo litischen Forderungen, wie sie von der 

A rbe ite rscha ft u n d  der Reichsregierung erhoben 

werden, im m er noch  groBe Sorgen. So h a t Reichs- 

a rbe itsm in iste r D r . B r  a  u n s  am  25. Septem ber in  K o ln  

vor einem  gewerkschaftlichen K reis neue Gesichts- 

p u nk te  fiir  eine soziale Fiirsorge aufgeste llt, die, selbst 

wenn m an  ihre Berechtigung anzuerkennen bereit ist,

gegenwartig ohne schwere Schad igung  der W ir tscha ft 

n ic h t du rch fuhrbar sind .

D abe i k ann  heute  dem  U nternehm er w oh l k au m  

noch mangelndes V erstandn is f i ir  soziale F ragen  vorge- 

w orfen werden. D ie  E in s ich t, daB eine gesunde Sozial- 

p o lit ik  n u r  fruch tb ringend  w irk t, daB dagegen niedrige 

L óhne  bei langer A rbe itsze it u n d  ungeniigender sozialer 

Le is tung  eine gesunde W irtscha fts fiih rung  unm og lich  

m achen, is t langst sozusagen G em e ingu t a ller geworden, 

D as beweist schon der U m stand , daB die L óhne  der 

A rbe iterschaft im  allgem einen eine H ohe  erreicht haben , 

die h ins ich tlich  ihrer K a u fk ra ft  der L o hnhóhe  yor dem  

K riege en tsprich t, eine fiir  unsere daniederliegende W ir t 

schaft sicherlich anerkennenswerte Le is tung . A uch  die 

U eberzeugung h a t sich durchgesetzt, daB es n ic h t  nu r 

a u f eine m aterie lle  S icherstellung der A rbe iterschaft 

a n k o m m t, sondern daB in  m indestens dem  gle ichen Aus- 

maBe auch  die seelischen Bediirfnisse befried igt werden 

m iissen u n d  die Gem e inschaftsarbeit zw ischen A rbe it

geber u nd  -nehmer eine N o tw end igke it is t, D inge , au f 

d ie insbesondere Generald irektor D r. V ó g le r  im m er 

w ieder hingewiesen h a t. Hóchstens iiber die W ege, dieses 

Z ie l zu erreichen, gehen die M einungen auseinander. Aber 

es unterlieg t anderseits u . E . ke inem  Zweifel, daB in  

D eu tsch land  die soziale Fiirsorge gegenwartig iiber- 

trieben w ird  u nd  langst d ie Grenze iiberschritten ha t, 

h in te r  der die Selbstveran tw ortung  des E inze lnen  aus- 

geschaltet is t u nd  die Lasten un trag ba r  sind . Deutsch- 

lands Soz ia le ta t soli sich, wie berichtet wurde, auf

4 M illia rden  belaufen, der S teuerbedarf der L ander u n d  

Gem einden m it  5,5 M illia rden  M  doppe lt so hoch sein 

ais in  der Vorkriegszeit u n d  zu  90 %  der Deckung  der 

ih nen  vom  R e ich  iiberw iesenen sozia lpo litischen A u f

gaben dienen. A u f dem  S tad te tag  w urde erw ahnt, a lle in  

d ie a llgem eine u n d  Erwerbslosenfiirsorge m ache 30 bis 

40 %  des ordentlichen H ausha lts  aus, w ofiir keine ge- 

n iigende Deckung zu erhalten sei.

E s is t k lar, daB die so notw endige S ta rkung  des 

inneren M arktes, der w ir besondere Aufm erksam ke it 

schenken miissen, soweit sie in  unserer H a n d  lieg t und  

n ich t von auBenpo litischen Geschehnissen abhang t, 

durch  eine iibertriebene oder falsch betriebene Sozial- 

p o lit ik  im m er w ieder yere ite lt w ird . D as gleiche g ilt 

von der steuerlichen Be lastung der W irtscha ft. T rotz 

a ller M ahnru fe  u n te rn im m t die Reg ierung auch  hier 

n ich ts  Durchschlagendes, m an  m uB  y ie lm ehr sagen, 

daB bisher den w ohlbegriindeten W iinschen  der W ir t 

schaft nach einer Senkung der Gesam tsteuerlast fast 

nirgendw o entsprochen w orden ist. D abe i h a t der Reichs- 

finanzm in is te r am  3. Septem ber au f der Dresdener Tagung 

des Reichsverbandes der Deutschen In dus tr ie  selbst ge- 

sagt, es unterliege ke inem  Zweifel, daB in  den le tzten  

Jah re n  eine starkę Ueberbesteuerung eingesetzt habe, er 

h a lte  die U m satzsteuer tro tz  des Abbaues fiir  noch viel 

zu hoch ; die Steuern m uB ten w irtschaftlich  tragbar und  

sozial gerecht sein. Es kom m e auch  n ic h t au f hohe Steuer- 

satze an , was schon daraus hervorgehe, daB die halb ierte  

Bórsenum satzsteuer im  J u l i  e inen doppe lt so hohen 

E rtrag  gebracht habe wie die erhóhte  B órsenum satz

steuer. E r  konne daher die M ethode der Steuersenkung 

n ic h t nachd ruck lich  genug em pfehlen. Ohne h ier auf 

die B a h n f r a c h t e n  einzugehen, k ann  die grundsatz- 

liche A usdehnung  dieses Satzes au f die T a r i f p o l i t i k  

d e r  R e i c h s b a h n  dieser n u r  ange legentlichst emp- 

foh len  werden, denn  im  Verkehrswesen lieg t d ie Sache 

n ic h t anders ais bei der Steuer. N eben der S teuer

senkung muB aber auch  dem  A bbau  des kostspieligen
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Verw altungsapparates, der U nsum m en  verschlingt, groBte 

A u fm erksam keit geschenkt werden. Erfreulicherweise 

ist m it  der U m b ild u ng  des R e ichs fin anzm in is te r ium s 

bereits begonnen; es ist zu hoffen, daB m oglichst bald 

die anderen Re ichsm in iste rien  u n d  ebenso L ander und  

Gemeinden diesem Beispiel fo lgen.

M it  a llen  K ra fte n  m uB  daher au f billigere H erste llung 

und Preissenkung h ingew irk t werden, u m  end lich  die 

groBen Gefahren zu  bannen , in  denen das deutsche V o lk  

sich gróB tenteils bereits befinde t. W ie  soli u n d  k ann  

z. B . der Erw erbslosigke it anders gesteuert werden ? D ie 

M aBnahmen der Reichsregierung a u f G ru n d  des Arbeits- 

beschaffungsprogram ms konnen  a lle in  dem  Uebel n ich t 

steuern, ganz abgesehen davon , daB die vorgesehenen 

Arbeiten n u r  in  A n g riff  genom m en werden sollten, wenn 

sie der W ir tscha ft auch  Vorte ile  bringen . D ies g ilt  n am en t

lich von den zah lre ichen K an a lb au p lan en . Es darf ferner 

n icht vergessen werden, daB der se it M ona ten  zwar an- 

dauernde, aber keineswegs durchschlagende R iickgang  

der E rwerbslosenzahl neben den A n forde rungen der Land- 

w irtschaft iiberw iegend au f die zum e is t du rch  den S treik 

der englischen K oh lenberg leu te  hervorgerufene bessere 

Besehaftigung der deutschen Kohlen- u n d  E isen industrie  

zuriickzufuhren ist, also au f eine Tatsache, die n ic h t von 

Dauer ist. A us derselben U rsache haben  K u rza rb e it u n d  

Feierschichten nachgelassen oder s ind  gar ganz weg- 

gefallen u n d  h a t  der R u h rkoh lenbe rgb au  im  A ugus t

11 200 M ann , bis d a h in  seit B eg inn  des englischen Streiks 

nun insgesam t 18 700 A rbe ite r neu eingestellt. D ie  Z ah l 

der H aup tun te rs tiitzungsem p fanger der Erwerbslosen 

ging infolgedessen von  1 548 000 am  1. Septem ber auf

1 484 000 am  15. Septem ber zuriick . E s b le ib t jedoch 

dabei, daB die einze lnen Industr iezw eige  an  der besseren 

Besehaftigung ung le ichm aB ig  bete ilig t sind . So steigt 

die E isenerzeugung in  starkerem  V erha ltn is  ais die Z ah l 

der Belegschaften u n d  die weiterverarbeitende Stahl- 

sowie die M asch inen industrie , also der entscheidendere 

Teil der E isen indus tr ie , b le ib t h in te r  anderen Zweigen 

zuriick, was au f yerm ehrte A u s fuh r  von  Rohe isen , Roh- 

stahl u nd  W alze isen schlieBen laB t.

DaB keine E n tla s tu n g  des inneren M arktes einge- 

treten ist, zeigen die GroBhandels- u n d  Lebenshaltungs- 

meBzahlen, die sich bei e in igen S chw ankungen  unge fahr 

auf der bisherigen H ohe  h ie lte n ; die der Lebensha ltung  

ist aus A ugus t m it  du rchschn ittlich  1,425 nachzutragen , 

steht also der Ju liz if fe r  von  1,424 unge fahr g leich. E ine  

ahnliche E n tw ick lung  weist d ie Z a h l der K onkurse  u nd  

der Geschaftsaufs ichten au f, d ie v o n  698 bzw . 361 im  

Ju l i  au f 503 bzw . 237 im  A ug us t gesunken waren. Soweit 

fiir den B erich tsm ona t Ergebnisse vorliegen, is t d ie Ge- 

sam tzahl beider allerd ings w eiter zuriickgegangen, aber 

nam entlich  seit M itte  des M ona ts  is t e in  starkeres An- 

steigen sowohl der K onkurse  ais auch  der Geschaftsauf

sichten festzustellen. D ie  Z a h l der aufgehobenen G e

schaftsaufsichten h a t  sich dagegen etwas erm aB igt, ebenso 

die Zah l der Fa lle , in  denen das K onkursverfah ren  mangels 

Masse eingestellt werden muBte.

Lnerfreu lich  w irk t auch  im m er noch das B ild  

unserer A uB enhande lsb ilanz. Es be trug :

Deutschlands 

Gesamt- G-esamt- G-esamt-Waren-
Waren- Waren- Einfuhr- Ausfuhr- 
E infuhr Ausfuhr Ueberschufi

in  M illionen M
Jan . bis Dez. 1925 .

M onatsdurchschn itt 

Dezember . . . .

Jan ua r  1926 . .

Februar ...................

M a r z .......................

A pril . . .

M a i .......................

J u n i .......................

J u l i ............................

A ug us t.......................

Ja n . bis A ug . . .

(berichtigt)J

12 449,6 8792,0 3657,6 —

1 037,4 732,6 304,8 —

757,5 793,9 — 36,4

707,3 794,6 — 87,3

661,8 782,9 — 121,1

686,8 926,9 — 240,1

728,9 781,6 — 52,7

702,9 728,9 — 26,0

791,9 758,7 33,2 —

928,9 821,3 107,6 —

919,7 833,9 85,8 —

6 077,3 6423,3 — 346,0

Deutschlands

Eisen- Eisen-
Einfuhr Ausfuhr Uebersehr̂

in  1000 t

J a n . bis Dez. 1925. . 1448 3548 2100

M onatsdurchschn itt . 120 295 175

D e ze m b e r ....................... 64 374 310

Ja n u a r  1926 . . . .  67 391 324

Februar ....................... 67 376 309

M a r z ................................  69 466 397

A p r i J ................................  83 451 368

M a i .....................................  88 401 313

J u n i ................................  105 423 318

J u l i ................................  98 467 369

A u g u s t ............................  112 461 349

Bei der Beurte ilung  des Standes der E isenaus fuhr 

darf n ich t iibersehen werden, daB sie schon seit langer 

Z e it un te r dem  iiberaus starken P re isdruck des scharfen 

W ettbewerbs der In fla t ion s lander vor sich geht u n d  bei 

der erw ahnten hohen Belastung der deutschen H erste l

lung  meist noch m it  bedeutenden Yerlusten  yerbunden 

ist. Aufrechterha lten w ird  sie n u r  deshalb, wenigstens im  

je tz igen MaBe, u m  n ic h t auch  diese A rbe itsm óg lichke it 

noch einzubiiBen. Der Forderung der A us fuh r w idm ete 

die Industr ie  daher vor wie nach  die groBte Sorgfa lt. 

D as is t schon daran  zu erkennen, daB die D resdner Ver- 

hand lungen  des Hauptausschusses des Reichsverbandes 

sich ganz m it  der A usfuhrfórderung  befaBten u n d  auch  die 

M itg liederversam m lung sehr wesentlich in  diesem Zeichen 

stand. D ie  seit J u n i  leider wieder passiv gewordene deu t

sche H ande lsb ilanz m uB  wieder a k t iy  werden, aber in  

sehr v ie l starkerem  MaBe ais vordem , u m  die D eutsch land  

auferlegten ungeheuer schweren u n d  noch  ste igenden 

V erpflichtungen erfiillen zu konnen. D ie  B em iihungen  

Deutsch lands nach dieser R ic h tu n g  h in  werden allerdings 

durch den w irtschaftlichen N a tiona lism us u n d  Pro- 

tektion ism us der anderen S taa ten  auBerst erschwert. A uch  

das V a lu tadum p ing  der H auptw ettbew erbslander h a lt  in  

unverm inderter S tarkę an. D ie  F rankenw erte beh ie lten 

ungefahr ihren bisherigen T iefstand. D e n  B erliner No- 

tierungen der M itte lkurse  vom  31. A ugus t v o n  12,30 J l  
fiir Paris u nd  11,70 J l  fu r  Briissel standen am  15. Sep

tem ber 12,02 J l  u n d  11,47 J l, am  30. Septem ber 11,93 

und  11,46 J l gegenuber.

D ie  allgemeine W irtschafts lage  der Schwerindustrie 

w ird verschieden beurte ilt. D as eine steh t w oh l auBer 

Zweifel u n d  sei h ier nochm als betont, daB noch eine Z e it 

anha ltenden T iefstandes bevorsteht, nam en tlich  w enn 

dem nachst E ng lan d  durch  die W iederau fnahm e seiner 

K ohlengew innung u n d  E isenerzeugung den K re is der 

W ettbewerber w ieder erweitert, w o m it e in  verscharfter 

K a m p f en tbrennen w ird . Im m e rh in  h a t  sich das Eisen- 

geschaft im  zweiten H a lb ja h r  1926 dauernd  belebt, sowohl 

im  In la n d  ais auch  vom  A us land  her. AuBerdem  steht 

die deutsche K oh len industrie , was die K o h le n fo r d e r u n g  

u nd  dereń Absatz an lang t, au f dem  hochsten je  erreichten 

Stande. D ie  A ugustfórde rung  an  der R u h r  betrug  an  

26 A rbeits tagen 10 011 968 t, je  ach tstund ige  Sch ich t e in 

schlieBlich Ein- u n d  A us fah r t 385 0 7 6 1, gegen 10 173 96 11 

an  27 A rbe its tagen u n d  376 813 t  je  S ch ich t im  J u l i ,

8 591 736 t  u n d  330 437 t  im  A ugus t 1925, u n d  9 795 236 t  

sowie 376 740 t  im  A ugus t 1913. D ie  K o k se rze ug u n g  

an der R u h r , e in M aBstab auch  f iir  d ie Besehaftigung  der 

Hochofen- u n d  Stah lw erke, be trug  im  A ugus t 1 854 244 

(tag lich  59 814 t) , im  J u l i  1 765 323 (tag lich  56 946) t ,  im  

A ugus t 1925 1783739 (tag lich  57 540) t ,  im  A ugus t 1913

2 016 331 t  (tag lich  65 043) t . D ie  G esam tzah l der im  

R uh rbe rgbau  beschaftig ten A rbe ite r betrug  E nde  A ugus t 

385 692, gegen 374 466 E nde  J u l i  u n d  366 382 E nde  J u n i.  

D ie Lagerbestande an  K oh le n , K oks  u n d  B r ike tts  sind 

von 9,2 M ili. t  am  1. M a i (Beg inn  des englischen Streiks) 

au f 8,09 E nde  J u n i,  7,4 E nde  J u l i  u n d  6 M ili. t  E nd e  

A ugus t zuriickgegangen, alles im  K oh lengew ich t berech- 

ne t. A uch  der E rzbergbau  an  der Sieg, L ah n , D il l  u n d  

in  Oberhessen steh t in  steigender Forderung , w ie auch  

die dortigen  Hochofen-, Stahl- u n d  W alzw erke gegen die 

Y orm onate  besser beschaftig t sind . A ber die W irtschaft-



1380 Stahl und Eisen. Wirtschaftliche Rundschau. 46. Jahrg. Nr. 40.

Zahlentafel 1. D ie  P re is e n tw ic k lu n g  in  den M o n a te n  J u l i  b is  S ep te m be r  1926.

1926 1926

Ju l i August September J u li August September

Kohlen u. Koks: M je t M je t M je t M je t M, je t M. je t

Flammfórderkohlen 14,39 14,39 14,39 Siegerlander Puddel-

Kokskohlen 15,97 15,97 15,97 eisen, ab Siegen 88,— • •

Hochofenkoks . . 21,45 21,45 21,45 Stahleisen; Sieger-
GieBereikoks . . . 22,45 22,45 22,45 lander Oualitat, ab

E rze : Siegen . . . 88,— 88,— 88,—

Rohspat (tel quel) 13,65 13,65 13,65 Siegerlander Zusatz-
Gerósteter Spat-

18,25
eisen. ab Sieeen:

eisenstein 18,25 18,25 weiC. . . . 107,— 99,— 99,—
Manganarmer ober- meliert: . . 109,— 101,— 101,—

hess. Brauneisen- grau . . . 111,— 103,— 103,—
stein ab Grube 
(Grundpreis auf Spiegeleisen, ab 

Siegen:Basis 41 % Metali.
102,— 102,— 102,—

15% S i02
NascpA

2. 15 % 6—  8 %  Mangan

8,— 8,— 8,— 8— 10 %  „ 107,— 107,— 107,—

Mangannaltiger 10-12 o/o , 112,— 112,— 112 —

Brauneisenstein: Temperroheisen grau
1. Sorte ab Grube 11 — 11,— 11,— groBes Format, ab
2. Sorte „ 9,50 9,50 9,50 Werk . . . . 97,50 97,50 97,50
3. Sorte ,, 6 — 6,— 6,— GieBereiroheisen I I I ,

Nassauer Roteisen- Luxemburg. Quali-
stein (Grund tat, ab Sierck. 69,— 69,— 69,—
preis auf Basis Ferromangan ^0 % .
von 42 %  Fe u. Staffel 2,50iC ab
28 %  SiO„) ab Oberhausen . 282,50 282,50 282,50
Grube . . 8,— 8,— 8 — Ferrosilizium 75 %

Lothr. Minette, Ba (Skala7 bis 8,—  M) 345 bis 360 340 bis 350 320,—
sis 32 % Fe frei Ferrosilizium 45 %
Schiff Ruhrort S S S (Skala 6,—  M) 180 bis 185 170 bis 175 165 bis 175
(Skala 3 d) . . 8/7i/2 8/9 9/- Ferrosilizium 10% ,

Bri ey-Minette( 3 7 bis ab Werk . . 121,— 121,— 121,—
38 %  Fe), Basis
35 %  Fe frei 
Schiff Ruhrort 
(Skala 3 d) . . 9/4i/2 bis 9/6 9/6 bis 9/7/2 9/9 bis9/l 0i/2

Vorgewalzt. u . ge- 
walztes Eisen:

Bilbao-Rubio-Erze: Grundpreise, soweit
Basis 50% Fe cif nicht anders be-

Rotterdam . . 16/- bis 16/6 16/-bis 16/6 16/6 bis 18/6 merkt, in Thomas-
Bilbao-Rostspat: Handelsgiite

Basis 50% Fe cif
104,— 104,—Rotterdam . . 13/- bis 14/- 13/3 bis 13/6 14/- bis 15/- Rohblocke \ ̂ s t

1 1

104,—

Alerier-Erze: Yorgewalzte 1 S -g
111,50 111,50Basis 50% Fe cif Blócke . - 3 9 °  = 

Kjiiippel . \ m p<o . 
P latinen  . )  •§ P ^

111,50

Rotterdam . . 
Marokko-Rif-Erze:

15/- bis 16/- 15/- bis 16/- 16/- bis 17/6
119,—
124,—

119,—
124,—

119,—  
124j—

Basis 60% Fe cif
18/- u. niedr. 17/6 nom. ub . 18/-

Stabeisen . 'j ab 134 bzw. 1)125 134 bzw. i)125 134 bzw. 1)125
Rotterdam . . 

Schwedische phos-
Formeisen . > Ober- 
Ba.ndpispn . 1 hausen

131 bzw. i)122 
154

131 bzw. i)122 
154

131 bzw. 1)122 
154

phorarme Erze
Basis 60 % Fe fob Kr. Kr. Kr. Kesselbleche ^
Narvik 16,50 15,75 15,75 S. M. . . ab 173,90 173,90 173,90

Gewasch. Grobbleche ,  „
Poti-Erze a i s 5 mm u. ±jssen

Ungewasch. « 03 
TZ, ^  <UO <*-( +3n "7!

d d d daruber .) 148,90 148,90 148,90
Poti-Erze

Iaindische
16 y2 bis 18 16% bis 18 161/2 bis 18 Mittelbleche ^

Mangan- •S  ̂Pś je nach Qualitat 3 bis u. 5 mm 1 ab 128 bis 125,— 135,— 135,—

Erze . . Feinbleche } „ T
IlaMangan- a "t lb is u. 3 m m l werK 145 bis 140,— 145 bis 142,50 145 bis 142,50

Erze . . unter 1 mm ) 150 bis 145,— 150 bis 147,50 150 bis 147,50

Roheisen : FluBeisen-Walz- •
Gi eBerei roheisen M AC M draht . . . . s

s

139,30 139,30 139,30

Nr. I   ̂ ab rhein. 88,— 88,— 88,— Gezogener blanker 1. 5. bis 25. 7. 26. 7. bis 26. 8. ab 27. 8.
Nr. I I I  \ westf. 86 — 86,— 86,— Handelsdraht . eS 180,— bis 187,50 185,—  bis 192,50 195,—  bis 202,50

Ham atit J Werk 93,50 93,50 93,50 Verzinkter Han , %
Cu-armes )  c delsdraht . . . £> 220,—  bis 227,50 225,—  bis 232,50 235,—  bis 242,50

Stahleisen \ £i §0 88,— 88,— 88,— Schrauben- u. Nie-
O

Siegerl.Bes- / os o
j  3 tendraht S. M.

X)
a 210,— 215,— 225,—  bis 232,50

semereisen 88,— Drahtstifte . . 187,50 bis 195 — 192,50 bis 200,— 202,50 bis 210,— |

lichkeit ist weder in Eisen noch in Kohle in gleiohem 

Verhaltnis gestiegen. Schwacher ist die Belebung in der 
verfeinernden Eisenindustrie. Gefordert bzw. berge- 
stellt wurden folgende Kohlen- und Eisenmengen:

Kohlen

fórderung 

an der 

R uhr

t

Koks- 

erzeugung 

an der 

Ruhr

t

Herstellung an

Roh

eisen

t

Roh

stahl

t

Walz-

erzeug-

nissen

t

1926 

1. Halbjahr .
J u l i ................
August . . .

1925 

1. Halbjahr .
J u l i ................
August . . .

50 350 438 
10173 961 
10 011 968

51 589 649 
8 811 053 
8 591 73fi

10136175 
1 765 323 
1 854 244

11 858 037 
1 819 384 
1 783 739

4161 974 
767 862 
850 2U8

5 571 878 
885 880 
765 901

5 294 624 
1 014 338 
1141 316

6 833 680 
1 031 065

899 087

4 545 134 
868 900 
907 510

5 633 366 
864 791 
802 709

Yon den vorhandenen deutschen 208 Hochofen waren 
im August nur 84 in Betrieb und 34 gedampft, und die 
arbeitstaglich 50 820 t  betragende Leistungsfahigkeit der 
vorhandenen Hochofen ist im August nur zu 54 %  (im 
Ju li 49 % ) ausgenutzt worden.

Die Rohstahlgemeinschaft setzte auch fiir Oktober 
die Erzeugungseinschrankung wieder auf 30 %  fest; die 
Yerbande fiir A-Produkte sowie fiir Stabeisen, Bandeisen- 
und Walzdraht beschlossen die unveranderte Beibehal- 
tung der bisherigen V e rk au fsp re ise  (s. Zahlentafel 1).

Inzwischen ist die Internationale Rohstahlgemein
schaft am 1. Oktober in Kraft getreten. Ueber ihre Be
deutung fiir die deutsche Eisenindustrie und iiber ihren 
Aufbau unterrichtet der in diesem Hefte, S. 1349/53, ver- 
óffentlichte Aufsatz.

Im  einzelnen bemerken wir zur Geschaftslage noch 
folgendes:

1) Ab Turkismiihle.
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Der E ise n b ah n g iite rv e rk e h r  ist im Laufe der 
Berichtszeit weiter gestiegen. Die Gesamtzahl der im 
Reich gestellten laufenden Wagen betrug im Durch- 
schnitt taglich 130 000 (im gleiehen Zeitraum 1925 
122 000). Der Verkehrszuwachs ist hauptsachlich aus den 
Kohlenbezirken gekommen. Am 28. August wurde im 
Ruhrgebiet die Hóchstzahl an gestellten O-Wagen fiir den 
Brennstoffversand erreicht, namlich 32 218 Wagen zu
10 t, mit anderen Gutern zusammen 38 318 Wagen. Der 

Monatsdurchschnitt August fiir Brennstoffe belief sich 
auf 29 727 Wagen zu 10 t, August 1913 auf 31 645 zu 10 t. 
Dabei muB man berucksichtigen, daB heute durch den 
Wasserversand auf dem Rhein-Herne-Kanal rd. 50 000 t 
der Reichsbahn verloren gehen, also rd. 5000 Wagen zu
10 t. Da die Forderung nicht wesentlich iiber der von 
1913 liegt, ist das Mehr durch den Versand vom Lager zu 
erklaren. Der Hafenumschlag in den Duisburg-Ruhrorter 
Hafen ging auf 85 000 bis 90 000 t im Tagesdurchschnitt 
zuruck. Dieser Ruckgang ist auf starkeren Bahnversand 
iiber die Nordseehafen und starkere Belieferung des In- 
lands zuruckzufiihren. Die Reichsbahn glaubt dem 
voraussichtlich noch starkeren Wagenbedarf der nachsten 
Wochen gewachsen zu sein. Aufierordentliche MaB- 
nahmen zur Sicherstellung glatter Betriebsfiihrung, be- 
schleunigte Ausbesserung der O-Wagen, Wiederindienst- 
stellung der abgestellten lO-t-O-Wagen u. a. sind ge- 
troffen worden.

Der Wasserstand des Rheins ist im Berichtsmonat 
infolge der trockenen Witterung von 2,38 m Cauber Pegel 
am Monatsanfang auf 1,45 m gegen Monatsende zuriick- 
gegangen. Infolgedessen muBte die Abladetiefe gróBerer 
Kahne wesentlich eingeschrankt werden. Die Kohlen- 
verfrachtungen nach dem O berrhe in  lieBen gegeniiber 
dem Vormonat nach. In  den letzten Tagen wurde nach 
Oberrheinstationen nur in Tagesmiete abgeschlossen, und 

zwar wurden 8% Pf- je t gezahlt. Kahnraum war sehr 
gesucht. Der Kohlenversand nach H o lla n d  ist wie im 
Vormonat ais gunstig zu bezeichnen. Auch hier war die 
Nachfrage nach Leerraum sehr lebhaft, so daB sich die 
Frachten wieder gut erholen konnten. Sie betrugen nach 

den letzten Notierungen nach Rotterdam 2,40 J l  je t bei 
freiem Schleppen und 2,60 M einschlieBlich Schleppen. 
Die S ch lep p lóhne  betrugen unverandert 0,80 bis
0,90 J l je t nach Mainz und 0,90 bis 1 J l  nach Mannheim.

Die Zahl der im Berichtsmonat in der Eisen- und 
Stahlindustrie Rheinlands und Westfalens beschaftigten 
A rbe ite r war gegen den Vormonat annahernd unver- 
andert. Auch die Lóhne und Gehalter hielten sich auf 
der gleiehen Hóhe. Die unter Kiindigung der Lohn- und 
Arbeitszeittarife aufgestellten Forderungen der Arbeiter- 
gewerkschaften auf Erhóhung der Lóhne und allgemeine 
Wiedereinftihrung der Achtstundenschicht fuhrten zu 
einem Schiedsverfahren, im Verlauf dessen sowohl das 
Lohn- ais auch das Arbeitszeitabkommen wieder unver- 
andert in Kraft gesetzt wurde. Der neue Lohntarif lauft 
unkiindbar bis Ende Februar 1927 und der neue Arbeits- 
zeittarif bis Ende Mai 1927.

Die aus den bestrittenen Gebieten und dem Aus
lande herrlihrende lebhafte Nachfrage nach K o h le n  
in allen Sorten hatte auch im September die giinstige 
Folgę, daB die Ruhrzechen ihre Kohlenforderung unter 
Einlegung von Ueberschichten nicht nur glatt unter- 
bringen konnten, sondern dem Syndikat gegeniiber im 
Riickstand blieben. Nebenher wurde kraftig von den 
Kohlen-Lagerbestanden fortgeladen, doch sind diese 
mittlerweile fast restlos zur Neige gegangen, so daB die 
in gewissen Sorten eingetretene Knappheit, wenn der 

englische Streik und damit die Nachfrage fiir die Ausfuhr 
in bisherigem Umfange anhalten sollte, eine weitere Ver- 

scharfung erfahren diirfte. Dagegen hat die Nachfrage 
nach Hausbrandkohlen m it dem E intritt der kalteren 

Witterung in der allerjiingsten Zeit zugenommen.

Der Koksabsatz ist weiterhin auBerordentlich not- 
leidend geblieben, wenn auch unverkennbar eine leichte 
Besserung eingetreten ist.

Die dem E rzbe rg b au  an Sieg, Lahn und Dill 
gewahrte Staatshilfe hat sich weiterhin gunstig ausge-

X L  46

wirkt. Die Belegschaft konnte weiter betrachtlich ver_ 
mehrt werden. Die Forderung der Bergwerke weist 
gegeniiber April eine Steigerung von iiber 100 %  auf und 
fand vollen Absatz. Sollen jedoch die friiheren trostlosen 
Verhaltnisse nicht wieder Platz greifen, so wird dies nur 
der Fali sein, wenn die vorlaufig fiir ein halbes Jahr zu- 
gesagte Staatsbeihilfe auch iiber diesen Zeitpunkt hinaus 
gewahrt wird.

Das Geschaft in  a u s land isch en  E isenerzen  
war sehr lebhaft. Es sind sowohl fiir diesjahrige, ais auch 
fur nachstjahrige Lieferung groBe Mengen zu steigenden 
Preisen aus dem Markte genommen worden. Einzelne 
sehr bedeutende Gruben sind infolgedessen schon jetzt 
fiir das erste Halbjahr und sogar das ganze Jahr 1927 
ausverkauft. Die gemeldeten Abschliisse erstrecken 
sich sowohl auf nordafrikanische, ais auch auf spanische, 
franzósische und schwedische Erze. Die Preissteigerungen 
sind teilweise auf die vermehrte Nachfrage, teilweise 
aueh auf die veranderte Lage des Seefrachtenmarktes 
zuruckzufiihren. Viele Dampfer, die frtiher regelmaBig 
in der Erzfracht waren, sind heute hierfur nicht mehr 
erhaltlich. Fiir prompte Dampfer ab nordafrikanische 
Hafen mussen heute bis zu 3/— S mehr angelegt werden 
ais vor einigen Wochen. Am starksten sind die siid- 
spanisehen Gruben in Mitleidenschaft gezogen worden; 
die zur Zeit verlangtenFrachten ab siidspanisehen Hafen 
sind nicht mehr tragbar. Bei dieser Sachlage sind natiir- 
lich die Erzpreise verschieden, je nachdem ob es sich 
um diesjahrige oder nachstjahrige Lieferung handelt. 
Die Zufuhren gingen wegen des Mangels an Schiffsraum 
sehr unregelmaBig ein, so daB der Pedarf der Hiitten
werke schwer zu decken war. Starkę Nachfrage bestand 
nach a fr ik an ische n  Erzen, in denen bereits im Vor- 
monate gróBere Kaufe zustande gekommen sind. Des- 
gleichen sind gróBere Mengen span ischen  Braun- 
eisenste ins gekauft worden. Las gleiche gilt fiir 
n o rd franzós ische  E rze; es kamen fortgesetzt Ab- 
sehltisse zu niedrigen Preisen zustande. Die Zufuhr an 
p h o sp ho rha lt ig en  Sehw edenerzen erfolgte regel
maBig im Rahmen der getatigten Abschlusse, doch 
waren die Verschiffungen wesentlich geringer ais im ver- 
gangenen Jahre, weil die Hiittenwerke mit den viel 
billigeren noidafrikanischen Erzen, selbst unter Zusatz 
von Phosphaten, wesentlich giinstiger arbeiten kónnen 
ais bei Verhuttung der viel zu teueren Schwedenerze. 
Die M ine tte  war nach wie vor sehr knapp, so daB die 
ErmaBigung der deutschen Eisenbahnfracht bei den ge
ringen Mengen, die zum Versand kamen, zur Zeit noch 
nicht den gewiinschten Erfolg bringen konnte.

Die Preise fur hoehbaltige M angane rze  haben sich 
im Laufe des Monats September ebenfalls etwas befestigt, 
einmal wegen der erhóhten Seefrachten, zum anderen, 
weil ein Teil der Grubenbesitzer es ablehnte, zu den bisher 
niedrigen Preisen weiterhin zu verkaufen. Der Preis fiir 
indisehes Manganerz m it mindestens 48 %  Mn liegt heute 
zwischen 16% d und 17% d je Einheit Mn und t Trocken- 
gewicht cif Antwerpen, je nach der Hóhe der Seefracht.

In  W alzen- , M artin- , SchweiB- u n d  Puddel-  
sch lacken  ist die Marktlage unverandert geblieben.

Auf dem S c h ro ttm a rk t  zeigte sich zunachst eine 
Zuruckhaltung der Verbraucher, da eine schnelle Steige
rung der Preise zu bemerken war. Es traten daher Preis- 
riickgange bis zu 53 und 54 M fiir schweren Stahlschrott 
ein. Gegen Ende des Monats setzte eine erneute starkę 
Nachfrage ein; infolgedessen war ein abermaliges An
ziehen der Preise auf dem Stand des Yormonats in Hóhe 
von 55 bis 56 J l  zu verzeichnen.

Die Belebung, die sich seit Ju li fiir Halb- und Fertig
erzeugnisse bemerkbar machte, trat auf dem Rohe isen-  
In la n d s m a rk te  im September, wenn auch nur in ge- 
ringem Umfange, in Erseheinung. Der Versand hatte 

seit Monaten zum ersten Małe keine Abnahme aufzu- 
weisen. Die Bestellungen aus den Kreisen der GieBereien 

und Maschinenfabriken nahmen etwas zu, dagegen waren 
die Abrufe fiir Stahl- und Spiegeleisen nach wie vor sehr 

unbefriedigend. Der Druck des franzósisch-luxemburgi- 
schen Wettbewerbs machte sich unverandert bemerkbar. 

Die Nachfrage aus dem A us lande  war infolge des eng.
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lisohen Streiks teil weise recht lebhaft. Die Preise zogen 

eine Kleinigkeit an.
In  H a lb zeug  entspraeh die Nachfrage aus dem 

In la n d e  der des Vormonats. Das Auslandsgeschaft 
war sehr rege, besonders in der zweiten Halfte des Monats, 
ais die Nachricht von dem endgiiltigen Beitritt der fran
zósischen und belgischen Werke zum internationalen 
Eisenpakt durch die Presse ging. Die Preise konnten 
daher weiter erhóht werden. Jedoch ist hier wie bei den 
iibrigen Erzeugnissen ausdriicklich hervorzuheben, daB 
auch nach diesem Anziehen keineswegs von ausreichenden 
Ausfuhrpreisen gesprochen werden kann, daB vielmehr 
lediglich die Verlustspanne verringert worden ist. Ende 
September kosteten vorgewalzte Blocke £  4.14.6.. Kniippel 
2 y2"  und schwerer £ 5.1.—  und schwere Platinen £5.8.—• 

fiir je 1016 kg fob Seehafen.
In  Form eisen war das Inlandsgeschaft in Anbe- 

tracht der vorgeriickten Jahreszeit nicht unbefriedigend; 
der Umsatz entspraeh dem der Friihjahrsmonate. Das 
Auslandsgeschaft war gleichfalls zufriedenstellend bei 
steigenden Preisen, die Ende September bei £ 5.7.6 fob 
Seehafen lagen.

Das S tabe isen in landsgeschaft war weiterhin 
befriedigend. Der A us fu h rm a rk t lag wie im Vor- 
monat lebhaft. Die Preise haben weiterhin angezogen 
und standsn Ende September auf £  5.7.6 bis £ 5.10.—  je 
1016 kg fob Seehafen. Die Kauflust war im Berichts- 
monat wiederum sehr stark, vornehmlich von Holland. 
Die Werke sind nicht unbefriedigend beschaftigt. Der 
Markt ist stetig.

In  schweren E isenbahn- O berbaus to ffen  
waren die Werke auch in diesem Monat einigermaBen 
zufriedenstellend beschaftigt. Der Absatz fiir le ich te  
Eisenbahn-O berbaustoffe hat sich im Inland gehoben, 
im Ausland blieb er hingegen bei steigenden Preisen 
yerhaltnismaBig schwach.

Eine Besserung des Beschaftigungsgrades auf dem 
Gebiete des ro llenden  E isenbahnzeugs  ist auch im 
Berichtsmonat nicht eingetreten. Die Anforderungen fiir 
den In la n d sb e d a r f erstreckten sich in erster Linie auf 
Materiał fiir Instandsetzungszwecke, wahrend Neubau- 
material auf geringe Mengen beschrankt blieb. Aus dem 
A us lande  wurden nennenswerte Auftrage nicht herein- 
genommen; die Nachfrage lieB in letzter Zeit etwas nach.

In  G robb lechen  hielt sich das Inlandsgeschaft 
ungefahr auf der Hohe des Yormonats. AuBer einigen 
gróBeren Schiffsblechabschliissen hat sich der Auftrags- 
eingang noch nicht gebessert. Im  A us la n d  hat das 
Geschaft weiterhin angezogen. Die Weltmarktpreise 
fiir Grobbleche wiessn auch im September steigende 
Richtung auf, so daB zu hoheren Preisen ais im letzten 
Monat Auftrage hereingenommen werden konnten.

Die Befestigung auf dem F e in b le c h m a rk t hielt 
weiter an. Auf Grund ausreichender Bestellungen konnten 
einige Werke mit kleinen Preiserhóhungen vorgehen, 
doch sind auch heute die Preise bei weitem noch nicht 
ais befriedigend zu bezeichnen. Fiir Fein- und Mittel- 
bleche kommen Lieferzeiten von 2 bis 3 Wochen in Frage, 
wohingegen kastengegliihte Bleche nicht unter 5 bis
6 Wochen zu bekommen sind. Die Marktlage in Dynamo- 
und  T ransform atorenblechen ist ais wenig befrie
digend zu bezeichnen, was ihre Ursache in der ungeniigen- 
den Beschaftigung der deutschen Elektroindustrie hat. 
Auch bei den Stanz- und Emaillierwerken liegt Arbeit in 
gróBeren Mengen nur stellenweise vor, so daB auch der 
Absatz in diesen Blechen unzureichend war. Es soli 
allerdings nicht verkannt werden, daB Ansatze zu leichter 
Belebung vorhanden sind. Das Geschaft in y e rz in k te n  
und ve rb le ite n  B lechen war sehr still. Die Auftrage 
bewegten sich in engsten Grenzen bei kaum auskómm- 
lichen Preisen. Im  Ausland trat Belgien infolge seines 
niedrigen Frankenstandes ais scharfer Wettbewerber auf. 
Obschon allgemein die Auftrage in verzinkten und 
verbleiten Blechen gegen den Winter zu infolge Aus- 
setzens der Bautatigkeit nachlassen, so muB doch 
gesagt werden, daB in diesem Jahre das Geschaft, ge- 
geniiber den bisherigen Beobachtungen, einen Monat 
friiher abgeflaut hat.

Auf dem M arktfiirschm iedeiserne Róhrenhaben  

sich sowohl im Inlands- ais auch im Auslandsgeschaft die 
Nachfrage und die Auftragseingange ungefahr im gleichen 
Rahmen des Vormonats gehalten, so daB die seit einiger 
Zeit zu beobachtende erfreuliche Belebung des Marktes 
auch im September zu yerzeichnen war. In  kleinen 
Rohren ist der Auftragsbestand indessen immer noch 

unzureichend.
Fiir guBeiserne R o h re n  waren Nachfrage und 

der Auftragseingang auch im September befriedigend. 
Mit Riicksicht auf die Jahreszeit, die die Inangriffnahme 
groBer Bauten nicht mehr gestattet, war der Auftrags
eingang etwas geringer ais in den beiden Vormonaten.

Die Marktlage fiir G ieBere ierzeugn isse  blieb un- 

verandert.
Das gleiche gilt fiir das In la n d s  geschaft in D ra h t 

und  D rah te rzeugn issen . Die leichte Besserung des 

Vormonats hielt zwar an, doch ist die Lage noch nicht 
annahernd zufriedenstellend. Es ist anzunehmen, daB 
der kommende Monat eine leichte Belebung bringen 
wird. Die Preise haben sich nicht verandert. Das A u s 
landsg escha ft weist die gleiche Tendenz des Inland s- 
geschafts auf. Die Preise erhóhten sich nur unbedeutend, 
entsprachen also nicht den Preiserhóhungen der Schwer- 
erzeugnisse.

I I .  MITTELDEUTSCHLAND. -  Im  "Gebiete des 
mitteldeutschen B ra u n k o h le n b e rg b au e s  stellte sich 
im Monat August 1926 die Rohkohlenfórderung auf 
7 625 453 t, gegeniiber 7 734 501 t  im Yormonat, die 
Brikettherstellung auf 2 019 7711, gegeniiber 2 031 477 t im 
Monat vorher. Die Rohkohlenfórderung zeigte demnach 
gegeniiber dem Vormonat einen Riickgang von 1,4 %, 
die Brikettherstellung einen solchen von 1,5 % . Der 
August hatte 26, der Ju li 27 Arbeitstage. Auf die arbeits- 
tagliche Leistung bezogen zeigte die Rohkohlenfórderung 
indessen eine Steigerung von 2,4 %  gegeniiber dem yor
monat, bei Briketts eine solche von 2,2 %  gegeniiber dem 
Vormonat.

Sowohl im Gebiete des mitteldeutschen ais auch des 
ostelbischen Braunkohlensyndikats war der Brikett- 
absatz in der ersten Monatshalfte schwach, so daB in 
dieser Zeit erhebliche Brikettmengen auf Stapel genom
men werden muBten. In  der zweiten Monatshalfte ver- 
besserte sich jedoch die Nachfrage, und zwar wegen der 
bevorstehenden Einfiihrung der Winterpreise fiir Haus- 
brandbriketts vom 1. September an. Der Absatz nahm 
wesentlich zu, und er hatte einen noch gróBeren Umfang 
erreicht, wenn nicht der in den letzten Augusttagen ein- 

setzende W agenm ange l dieses verhindert hatte. Die 
Nachfrage nach Industriebriketts hielt sich im allgemei
nen auf der Hohe des Monats Juli. Nach Einfiihrung der 
Winterpreise lieB im Monat September auch der Brikett- 
absatz fiir den Hausbrand wieder wesentlich nach. Im  Ab
satz fiir die Industrie war bisher keine nennenswerte 
Besserung zu verzeichnen. Auch der Rohkohlenversand 
hat aus den wiederholt angefiihrten Grunden nach wie 
vor wenig befriedigt.

Streiks waren im August nicht zu yerzeichnen, wie 
auch Antrage auf Lohnerhóhung der Gewerkschaften 
nicht eingereicht worden sind. Die Wagengestellung war 
im Berichtsmonat befriedigend.

Wesentliche Veranderungen am Markt fiir Roh- und 
Betriebsstoffe traten im September nicht ein. Teilweise 
wurde von den Lieferern versucht, die Preise in die Hohe 
zu setzen. Die S ch ro ttp re ise  blieben gegen Ende 
August fast unverandert. Die Schrottabgeber iibten eine 
gewisse Zuriickhaltung. GuBbruch wurde stark ange- 
boten, doch waren die Preisforderungen fast durchweg zu 
hoch, so daB nennenswerte Geschafte nicht abgeschlossen 
wurden. Die Preise fiir R ohe isen  und Fe rrom angan  
blieben unverandert. Fiir F e rro s iliz iu m  wurden Preis- 
ermaBigungen von etwa 4 %  bewilligt. Die Kohlen- und 
Kokspreise blieben unver&ndert. Lediglich von Gas- 
anstalten wurden fiir Gaskoks hóhere Preise gefordert. 
Die Preisbewegung am M e ta llm a rk t  war nicht einheit- 
lich. Wahrend Kupfer, Blei und Aluminium erhebliche 

PreiseinbuBen erlitten, ist Zinn weiter gestiegen und Zink
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fast unverandert geblieben. Fiir W e iB s t iick k a lk  und 
S in te rm agnes it waren keine Preisveranderungen zu 
yerzeichnen, wahrend fur S in te rd o lo m it  und fe ue r 
feste S te ine  noch kleine Preiszugestandnisse gemacht 
wurden.

Am R ó h re n m a rk t lieB der Auftragseingang im 
Verhaltnis zum vorigen Monat nach. Vor allen Din^en 
fehlte es an Auftragen in nahtlosen Gas- und Siede- 
róhren, zumal da die Kundschaft infolge der Preisunter- 
schiede zwischen nahtlosen Gas- und geschweiBten Gas- 
róhren die letzteren wegen des billigeren Preises bevor- 
zugte.

In  W a lze isen  war das Geschaft zu Beginn des 
Monats einigermaBen befriedigend. Es flaute jedoch im 
weiteren Verlauf des Monats ab und zeigte erst in den 
letzten Tagen wieder eine gewisse Lebhaftigkeit, die viel- 
leicht auf Zeitungsmeldungen von angeblichen geplanten 
Preiserhóhungen der Verbande zuriickzufiihren ist.

Das Geschaft in Grob- und M itte lb le c h e n  hat 
sich, was den taglichen Spezifikationseingang anbetrifft, 
im September gegenuber dem Vormonat etwas gebessert. 
Im allgemeinen laBt es jedoch immer noch sehr zu wiin- 
schen iibrig.

Der Auftragseingang in G ieBere ierzeugn issen 
war im September etwas schwacher ais im August, konnte 
aber noch immer ais befriedigend bezeichnet werden. 
Nachfrage ist noch immer vorhanden, so daB man hofft, 
zum mindesten fiir den Oktober mit einem guten Auf
tragseingang rechnen zu konnen. Die Preise anderten 
sich im Berichtsmonat nicht wesentlich, doch ist bei der 
ungleichmaBigen Beschaftigung der Werke keine Gewahr 
fiir weitere Festigkeit gegeben. Auslandsauftrage konnten 
in ziemlicher Hohe zu Preisen gebucht werden, die denen 
des Inlands nichts nachgeben.

Der Beschaftigungsstand fiir F it t in g s  besserte sich 
gegenuber dem Vormonat weiter. Auch aus dem Aus- 
lande gingen in befriedigendem AusmaBe Bestellungen 
ein. Sowohl im Inland ais auch im Ausland machten 
sich die standigen Unterangebote einiger Werke unan- 
genehm bemerkbar.

Fur guBeiserne R ohre  und F o rm s tiicke  war 
der Auftragseingang befriedigend, da insbesondere in 
Mitteldeutschland eine Anzahl groBerer Objekte zur Ver- 
gebung gelangten.

In S tah lg uB  war der Auftragseingang nach wie vor 
unbefriedigend, obwohl man eine kleine Besserung 
glaubte feststellen zu konnen.

In  G rub e n rad e rn  bestand etwas gróBere Nach
frage ais in den vergangenen Monaten. Der Auftragsein
gang hob sich dementsprechend etwas.

Internationale Eisenverhandlungen

Von der R o h s ta h lg e m e in s c h a ft , D usse ldorf, 

und der A rb e itsg e m e in sch a ft der E isen  ver- 
arbe itenden  In d u s t r ie ,  dereń Geschaftsfiihrung sich 
in den Handen des V ere ins D eu tsche r  M aschinen- 

bau-A nsta lten  befindet, erhalten wir folgende gemein- 
same Erklarung.

Die Verhandlungen iiber eine internationale Eisen- 
verstandigung haben zu einem Abkommen zwischen den 
Eisen schaffenden Industrien Deutschlands, Frankreichs, 

des Saargebiets und Luxemburgs gefiihrt, das die Griin- 
dung einer internationalen Rohstahlgemeinschaft zum 
Gegenstand hat. Ferner ist m it den Eisenerzeugern 
Frankreichs, des Saargebiets und Luxemburgs ein Ab
kommen geschlossen worden, das die Einfuhr bestimmter 
Mengen von Roheisen, Stahl- und Walzwerkserzeugnissen 
aus diesen Landern nach Deutschland vorsieht. Ueber die 
Einzelheiten dieser Abkommen wird noch berichtet 
werden.

An das Zustandekommen dieser Yereinbarungen 

wird die Hoffnung gekniipft, daB der europaische Eisen- 
markt, der in den letzten Jahren schweren Erschiitte- 

rungen ausgesetzt war, im ilnteresse der europaischen

Die Nachfrage nach R ad sa tze n  und R ad re ife n  
blieb sehr gering, da das Eisenbahnzentralamt gróBere 
Vergebungen nach wie vor nicht vornahm und die 
StraBenbahnen bis zum Friihjahr im groBen und ganzen 
eingedeckt sind.

In  Sch m iedestiicken  war die Nachfrage besser ais 
im Vormonat zu allerdings auBerst gedriickten Preisen. 
Im  Auslande beherrschten die belgischen Werke infolge 
ihrer Unterbietungen nach wie vor den Markt fiir Rad- 
satze und Schmiedestucke.

Die Marktlage im Eisen- und M asch ine nb au  
besserte sich nicht; der Wettbewerb blieb auBerst scharf.

Erhóhung der Brennstoffverkaufspreise. — Mit W ir
kung vom 1. Oktober 1926 an gelten fiir den Bezirk des 

Rheinisch-Westfalischen Kohlensyndikats folgende Preise. 
E Bkohle :

Feinkohle.........................................................  l i , 90 J l
M agerkohle  (óstl. Revier):

gew. F e in k o h le .............................................  10,90 J l
ungew. F e in k o h le ............................. 10,40 M

M agerkohle  (westl. Revier):
gew. F e in k o h le .............................................  9,50 J l
ungew. F e in ko h le .........................................  8,90 J l

B r ik e tts  :
1. K lasse .........................................................  22,— J l
2. K lasse .........................................................  21,— M
3. K lasse .........................................................  20,— J l
Eiform 1. Gruppe (EBeiform)..................... 22,— J l
Eiform 2./3. Gruppe (Magereiform) . . . 21,75 J l

United States Steel Corporation. — Im  Monat A ug u s t
hat der Auftragsbestand des Stahltrustes wieder eine 
geringe Abnahme um 61 150 t zu verzeichnen. Wie hoch 
sich die jeweils zu Buch stehenden unerledigten Auf- 
tragsmengen am Monatsschlusse wahrend der letzten 
Jahre bezifferten, ist aus folgender Zusammenstellung
ersichtlich :

1924 1925 1926

in t  zu 1000 kg

31. Januar . . . 4 875 204 5 117 920 4 960 863
28. Februar . . . 4 991 507 5 369 327 4 690 691
31. Marz . . . . 4 859 332 4 941 381 4 450 014
30. April . . . 4 275 782 4 517 713 3 929 864
31. Mai . . . . 3 686 138 4 114 597 3 707 638
30. Jun i . . . . 3 314 705 3 769 825 3 534 300
31. Ju li . . . . 3 238 065 3 596 098 3 660 162
31. August . . . 3 342 210 3 569 008 3 599 012
30. September . 3 529 360 3 776 774 _
31. Oktober . . . 3 581 674 4 174 930 ___

30. November . . 4 096 481 4 655 088 ___

31. Dezember . . 4 893 743 5 113 898 _

und Eisen verarbeitende Industrie.

Erzeuger und Verbraucher eine Beruhigung erfahrt. 
Ferner wird erwartet, daB die wirtschaftlichen und poli
tischen Beziehungen zwischen den beteiligten Landern 
dadurch eine Besserung erfahren werden.

Da die deutsche Eisen verarbeitende Industrie be- 
fiirchtete, ein internationales Zusammenwirken der Eisen 
schaffenden Industrien konne ais unbeabsicbtigte Riick- 
wirkung schwere Schadigungen fiir die deutsche Eisen 
verarbeitende Industrie im Gefolge haben, ist vor dem 
AbschluB der internationalen Vereinbarungen in haufigen 
und eingehenden Besprechungen zwischen den Fiihrern 
der deutschen Eisen schaffenden und Eisen verarbeitenden 
Industrie eine Einigung iiber folgende Punkte erzielt 
worden, die den wirtschaftlichen Bediirfnissen beider 
Teile Rechnung tragen sollen:

1. Das Ziel der internationalen Eisenvereinbarungen 
soli eine Angleichung der Erzeugung an den Verbrauch 
and eine Regelung der Auslandspreise fiir Eisen sein. 

Die Yereinbarungen sollen sich keinesfalls nur auf eine 
Regelung der gegenseitigen Belieferung der Innenmarkte 

der am Eisenpakt beteiligten Lander besehranken, 
sondern vor allem die gegenseitige Unterbietung auf den
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Ausfuhrmarkten fiir Eisen beseitigen, die den yerarbeiten- 
den Industrien des Auslandes gegeniiber den inlandischen 
Eisenverbrauchern yielfach besondere Vorteile brachte.

2. Die Yereinbarungen sollen nicht dazu fiihren, 
auch die Inlandspreise der deutschen Syndikate oder 
Handleryerbande zu erhóhen, jedoch yerzichtet die Eisen 
schaffende Industrie bei Einhaltung dieser Vereinbarung 
nicht darauf, ebenso wie die Eisen yerarbeitende Industrie 
aus einer etwa eintretenden allgemeinen Konjunktur 
einen angemessenen Nutzen zu ziehen. Im  iibrigen soli 
Hand in Hand mit der Hebung der Ausfuhrpreise der 
Unterschied zwischen Auslands- und Inlandseffektiy- 
preisen yerringert und móglichst bald gan z zum Ver- 

schwinden gebracht werden.

Um den siiddeutschen Yerhaltnissen besonders 
Rechnung zu tragen, werden die von Deutschland auf- 
zunehmenden Eiseneinfuhrkontingente aus Lothringen, 

Luxemburg und der Saar von den Produzenten den deut
schen Verkaufssyndikaten angedient, aber auf dem Wege 
iiber die bisherigen normalen Bezugskanale yerkauft 
werden; ferner soli die Preispolitik fiir Eisen in Siid- 
deutschland so gehandhabt werden, daB etwa die Vor- 
kriegsrelation zwischen den siiddeutschen und nord- 
deutschen Eisenpreisen, welche friiher die Grundlage 
fiir den standortsmaBigen Aufbau der Industrien gegeben 

hat, eingehalten wird.

Die Ausfuhr der deutschen Eisen yerarbeitenden 
Industrie darf durch die internationalen Eisenabmachun- 

gen nicht beeintrachtigt werden.

3. Um die stets ais notwendig erkannte Auswirkung 
der privaten internationalen Eisenabmachungen auch 
auf die staatlichen Handelsyertrage sicherzustellen, be
steht Einverstandnis zwischen beiden Industrien, daB 
die Genehmigung der privaten Eisenabmachungen durch 
die deutsche Reichsregierung davon abhangig zu machen 
ist, daB in dem deutsch-franzosischen staatlichen Han- 
delsvertrag in absehbarer Zeit so weitgehende Zugestand- 
nisse von franzosischer Seite fiir die Ausfuhr der deutschen 
Eisen yerarbeitenden Industrie — darunter mindestens 
die de facto Meistbegiinstigung — gemacht werden, daB 
eine giinstige Exportmoglichkeit nach Frankreich ge- 
sichert ist. — Aus dem gleichen Grunde soli in den privaten 
Sondervereinbarungen mit der franzósischen bzw. der 
belgisch-luxemburgischen Industrie die Moglichkeit vor- 

gesehen werden, diejenigen Abmachungen, welche die 
von der deutschen Eisen schaffenden Industrie zu iiber- 
nehmenden Eisenkontingente betreffen, bei Ablauf oder 
auBerfristlichem AuBerkrafttreten des deutsch-franzosi
schen bzw. deutsch-belgischen staatlichen Handelsyer- 

trages jederzeit zu kiindigen.

4. Die Firma V ere in ig te  S tah lw e rke , A.-G., hat 
sich in der Erkenntnis, daB eine Beschrankung sowohl 
der Eisen schaffenden wie der Eisen yerarbeitenden 
Industrien auf ihr eigenes Produktionsgebiet ebensosehr 
im Interesse einer gesunden yolkswirtschaftlichen Weiter- 
entwicklung wie einer wiinschenswerten Zusammenarbeit 
und Verstandigung der beiden Industriegruppen liege, 
durch ein Sonderabkom m en  mit der Arbeitsgemein- 
schaft der Eisen yerarbeitenden Industrie bereit erklart, 
iiber ihren jetzigen Anteil an der yerarbeitenden In 

dustrie nicht hinauszugehen.

Da die yerarbeitende Industrie ein staikeres Ein- 

dringen der Eisen schaffenden Industrie in die Eisen 
yerarbeitende Industrie ais eine Schadigung ihrer Inter- 
essen betrachtet, haben die Vertreter der Eisen yerarbei
tenden Industrie den Wunsch zum Ausdruck gebracht, 
daB auch die iibrigen Konzerne der Eisen schaffenden 
Industrie sich der Erklarung der Yereinigten Stahlwerke, 

A.-G., anschliefien.

5. In  Anbetracht der Wichtigkeit der internationalen 
Eisenyerhandlungen fiir die Eisen schaffende Industrie 
erklarte sich die Eisen yerarbeitende Industrie trotz der 
eingangs erwahnten Befiirchtungen bereit, dieser inter

nationalen Yereinbarung keine Schwierigkeiten in den 
Weg zu legen, solange nach den Bestimmungen und im 
Sinne des yorstehenden Abkommens sich Schadigungen

fiir die Eisen yerarbeitende Industrie nicht ergeben. 
Unter diesen Voraussetzungen besteht bei der Eisen 
yerarbeitenden Industrie auch nicht die Absicht, yon 
sich aus eine autonome Aenderung der gegenwartigen 
deutschen Eisenzollsatze zu fordern, solange diese Zoll- 

satze fiir die Eisen schaffende Industrie ais Grundlage 
ihrer internationalen Yerhandlungen unentbehrlich sind.

Bei Meinungsverschiedenheiten, die in der Wahr- 
nehmung der beiderseitigen Belange auftauchen, soli 
in Verhandlungen eine gegenseitige Verstandigung an- 

gestrebt werden.
* **

V e re inb a rung en  der V e re in ig ten  S tah lw e rke , 

A k t ie n g e se lls c h a ft , m it  der A rbe itsgem e in-  

scha ft der E isen  y e ra rbe ite nden  In d u s tr ie  

betr. K onzernw erke .

Die Vertreter der Vereinigten Stahlwerke, A.-G., und 
die Vertreter der Eisen yerarbeitenden Industrie sind sich 
dariiber einig, daB die Aufgaben der Eisen schaffenden 
bzw. der Eisen yerarbeitenden Industrie je auf ihre 
eigenen Produktionsgebiete beschrankt bleiben sollen, 
und daB ein Uebergreifen einer der beiden Industrien auf 
das Gebiet der anderen grundsatzlich yermieden werden 
soli. Eine Beschrankung jeder der beiden Industrien 
auf ihr eigenes Gebiet liegt ebensosehr im Interesse einer 
gesunden yolkswirtschaftlichen Weiterentwicklung, wie 
einer wiinschenswerten Zusammenarbeit und Verstandi- 

gung.
Im  Sinne dieser Uebereinstimmung haben die Griin- 

dergesellschaften der Yereinigten Stahlwerke mit ihiem 
ZusammenschluB — wie bekannt — dem Gedanken der 
Rationalisierung der Schwerindustrie, d. h. des Stein- 
kohlenbergbaues, der Eisen- und Stahlerzeugung sowie 
der Gewinnung yon Nebenerzeugnissen dieser Indu
strien, Geltung yerschaffen wollen. Ebensosehr wie die 
Ausnutzung aller wirtschaftlichen Moglichkeiten im 
Rahmen dieses Zusammenschlusses und etwaiger kiinf- 
tiger Zusammensehliisse mit industriellen Unterneh
mungen von wirtschaftlich wesensgleicher Struktur, 
liegt im Sinne dieses Grundgedankens auf der anderen 
Seite die Ablehnung eines planmaBigen Eindringens in 
die Zweige der Eisen yerarbeitenden Industrie (yertikale 
Trustbildung). Ein iiber den bisherigen Rahmen hinaus- 
gehender AnschluB yon Verfeinerungsbetrieben wird so- 
mit abgelehnt, unbeschadet des organiscben Ausbaues 
der schon in den Vereinigten Stahlwerken yorhandenen 
Maschinenfabriken u. dgl., wobei auch hier der status quo 
des Anteils der Yereinigten Stahlwerke an der Ge- 
samtproduktion der Eisen yerarbeitenden Industrie 
nicht iiberschritten werden soli. Soweit die Vereinigten 
Stahlwerke weiteryerarbeitende Werke besitzen, werden 
die Unterzeichneten dahin wirken, daB diese Betriebe 
sich m it der yerarbeitenden Industrie in den in Betracht 
kommenden Verbanden gleichberechtigt zusammen- 

schlieBen und fiir sich keine Ausnahmestellung bean- 
spruchen. Bei Streitfallen werden die Parteien zunachst 
die Regelung der Angelegenheit durch ein Schiedsgericht 

yersuchen.

Sollten wesentliche Veranderungen der Wirtschafts- 
yerhaltnisse eintreten, die die Grundlage dieser Erklarung 
wesentlich yerschieben, so werden die Vereiniglen Stahl
werke, A.-G., in jedem Falle zunachst durch Yerhand
lungen mit der Arbeitsgemeinschaft der Eisen yer
arbeitenden Industrie einen Weg der Yerstandigung 

suchen.

Dusseldorf, den 20. Mai 1926.

Vereinigte Stahlwerke, Aktiengesellschaft.

Der Aufsichtsrat: Vorstand:

F r it z  Thyssen. Poensgen. Fusbahn .

Arbeitsgemeinschaft der Eisen yerarbeitenden Industrie.

R eu te r . W. Busch.
v. R aum er. O. Funke .
K n ack s te d t. W ilh . Vógele.

K a r l Lange.


